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Geschicłite der Chemie.
H. Vigneron, Eine Forscherlaufbahn: Ining Langmuir. Angaben iiber Laufbahn 

u. Arbeiten des Subdirektors des Forschungslaboratoriums der General Electric Com
pany. (Naturę, Paris 1 93 6 . I . 213— 14. 1/3.) S k a l ik s .

H. Ebert, Karl Sched zum 70. Geburtstag. (Z. techn. Physik 17. 65—66. 1936. 
Berlin-Wilmersdorf.) Sk a l i k s .

William E. Ford, Nachruf auf Edward Salisbury Dana. Nachruf auf den am 
16. Juni 1935 gestorbenen u. am 16. Nov. 1849 geborenen E d w a r d  Sa l is b u r y  D a n a . 
Bemerkenswert ist, daC schon der Yater — Ja m e s  D w ig h t  D a n a  — u. der GroByater
— B e n j a m in  S il l im a n  — selir bekannte amerikan. Mineralogen waren. Yon dem 
Vater stammt das noch heute benutzte System of Mineralogy, das von dem Sohn 
fortgefiihrt wurde. (Amer. Mineralogist 21. 173—77. Marz 1936. New Haven, Conn., 
Yale Univ.) GOTTFRIED.

R. Loc<łuin, Victor Grignard■ Kurzer Lebensgang u. Wiirdigung der ivissen- 
sehaftlichen Verdienste des am 12/12. 1935 verstorbenen beriihmten Entdeekers der 
Organomagnesiumyerbb. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 69. Abt. A. 69—72. 4/3. 1936.) Lb.

L. W. Currier, Nachruf auf Charles Henry Richardson. Nachruf auf den am 
19. Sept. 1935 verstorbenen u. am 26. Sept. 1862 geborenen Professor Ch a r l e s  
He n r y  R ic h a r d s o n . (Amer. Mineralogisfc 21- 178—82. Marz 1936. Washington, 
Geologieal Surrey.) GoTTFRIED.

— , P. P. von Weimaru, 1879—1935. Nachruf. (Kolloid-Z. 74. 1—10. Jan. 
1936.) J u z a .

Max Bodenstein, Robert Wilhelm Bunsens Stellung zur organischen Chemie. Zur 
125. Wiederlcehr seines Geburlstages (31. Marz 1811). (Naturwiss. 24. 193— 196. 
27/3. 1936.) P a n g r it z .

Frederick H. Getman, Franęois-Marie Raoult ais Meisler der Kryoskopie. Be- 
edireibung des yon R a o u l t  konstruierten „Prazisionskryoskops“  u. der von ihm 
mit dem App. erzielten Genauigkeiten. AnschlieBend folgt ein kurzer Lebenslauf 
von Ra o u l t . (J. chem. Educat. 1 3 . 153—55. April 1936. Stamford, Connecticut, 
Hillside Labor.) G o t t f r ie d .

G. Rapin, Enlwicklung der chemischen Nomenklatur. Die Entw. von der Alchemie 
bis zu La v o is ie r  wird geschildert. (Naturę, Paris 1 9 3 6 . I. 225— 29. 1/3.) Sk a l ik s .

Bernard Collitt, Priif- und Kontrollinstrumente var 200 Jahren. Aus dem 1722 
in Paris erschienenen Buch von R e a u m u r  „Ober das Umwandeln von Schmiede- 
eisen in Stahl“ werden einige Abbildungen wiedergegeben, die die von RŚAUHUR 
entwickelte Hartepriifung (gegenseitiges Eindriicken zweier Stahlschneiden), ZerreiB- 
priifung (WarmzerreiBvers.!) u. Biegeprobe zeigen. Kurze Besprechung der Abbil
dungen. (Metal Progr. 28. Nr. 4. 161— 62. Okt. 1935. Montreal, P. Q., Canada, Jenkina 
Bros., Ltd.) G o l d b a c h .

Harry N. Holmes, 50 Jahre technisches Aluminium. Uberblick iiber die Entw. 
der Herstellungsverff. u. Verwendung von Al. (Sci. Monthly 42. 236—39. Marz 
193G. Oberlin College, Department o f Chemistry.) GOLDBACH.

K. Arndt, 50 Jahre Aluminium. [Vgl. vorst. Ref. (H o l m e s )-] Kurzer geschicht- 
licher Cberblick. (Elektrotechn. Z. 57. 199—200. 20/2. 1936. Berlin.) G o l d b a c h .

Noel Deerr, Das erste Halbschattenpolarimeter. Eine historische Notiz. Beschrei- 
bung des App,, der von JELLETT im Jahre 1864 hergestellt ivurde. (Int. Sugar-J. 37. 
421— 22. N o t . 1935.) ________________________ T a e g e n e r .

Gerhard Buchmann, Geschichte der Papiermacher zu Oberweimar. Weimar: i'ink 1936,
(IX, 151 S.) 8°. =  Neue Beitrage zur Geschichte d. Stadt Weimar. Bd. 1, H. 3. M. 3.—.
XVIII. 1. 283
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Dentsche Senioren der Physik. Bildnis-Sammlg. zum 70. Geburtstag von K a r l  Scheel, 
hrsg. von d. Bild- u. Filrasammlg. dt. Physiker. Leipzig: J. A. Barth 1936. (XII S.) 
ki. 8°. =  Physiker-Bildserie. 2. In Mappc M. 2.— .

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
W. W. K nox, Demonstrationsmdhode beim Unterricht der Chemie. Zusammonstellung 

der Ansichten Terschiedener Wissenschaftler (iber die Notwendigkeit von Demon- 
stration u. eigener experimenteller Arbeit beim Chemiestudium. (J. chem. Educat. 13. 
166— 71. April 1936. Albany, N. Y., State Supervisor of Science.) G o t t f r ie d .

W . E. Thran, Demonstratio7isversuche der Flammengeschwindigkeit. Es wird ein 
einfacher App. beschrieben, mit dem man im Unterricht leicht die Fortpflanzung von 
Flammen demonstrieren kann. (J. chem. Educat. 1 3 . 165. April 1936. Valparaiso, 
Indiana, Valparaiso Uniy.) GOTTFRIED.

Maurice L. Huggins, Einige Beitrage der KrystaUstrukturuntersuchung zu dem 
Unterricht in der allgemeinen Chemie. An Hand einiger Beispiele wird zunachst der 
Begriff des Atom-, Mol.- u. Ionengitters auseinandergesetzt. Weiter werden behandelt 
primare u. sekundare Valenz, sowie die Valenzzahlcn. Femer wird wieder an Hand 
von Beispielen gezeigt, wie sich allgemein chem. Rk. bei Vorliegen bekannter Struktur- 
typen in ihrem Yerlauf strukturell verfolgen lassen. (J. chem. Educat. 13 . 160— 65. 
April 1936. Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins Univ.) GOTTFRIED.

J. de Gier und P. Zeeman, Die isotopische Zusammensetzung des Eisens. Nach 
den neuesten ASTONschen Verss. wurden neben den beiden bisher bekannten Fe-Iso- 
topen 54 u. 56 ein drittes Isotop mit dem At.-Gew. 57 festgestellt. Die relatiyen Haufig
keiten der 3 Isotopen 54, 56 u. 57 betragen 6,5 bzw. 90,7 bzw. 2,8%. Die Existenz eines 
yierten Isotops 58 wurde angedeutet, konnte jedoch nicht mit Sicherheit ais ein Fe-Isotop 
angesehen werden. Auch bei den anschlieBenden Yerss. der Vff. konnte neben den 
3 beobachteten Isotopen 54 u. 56 u. 57 das Isotop 58 nicht mit ausreichender Genauigkeit 
festgestellt werden. Die Verss. wurden dureh Auftreten der FeC-, FeCO- u. Fe(CO)2- 
Linien erschwert. Die Ergebnisse zeigen fur die Isotopen 54, 56, 57 u. 58 folgende 
Haufigkeiten: 6,5 bzw. 90,2 bzw. 2,8 bzw. 0,5%- (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proc. 3 8 . 959—61. 1935. Amsterdam, Univ.) G. Sc h m id t .

J. de Gier und P. Zeeman, Die Isotopen des Nickels. Bei den Verss. der Vff. 
mit dem Massenspektrographen nach der THOMSONschen Parabelmethode liefem die 
mit Ni ausgefiihrten Messungen Ergebnisse, die betrachtlich von den neuesten A stoN- 
sehen Angaben iiber die Isotopen dieses Elementes abweichen (vgl. C. 1 9 3 6 . I. 950). 
Die ASTONschen Messungen zeigten die Isotopen 58, 60, 61 u. 62. Photometr. Messungen 
ergaben folgende Haufigkeiten: 67,5 bzw. 27 bzw. 1,7 bzw. 3,8%. Die Verss. der Yff. 
wurden mit dem gleichen Praparat wie bei ASTON ausgefiihrt. Die beobachteten 
Parabeln entspraehen nicht nur den Metallionen, sondern auch Gruppen starker Linien 
fiir NiC, NiCO, Ni(C0)2 usw. Die Intensitat dieser Linien ist angenahert die gleiehe wie 
die der Ni-Linien. Die von den Vff. beobachteten Haufigkeiten der Ni-Isotopen 58, 
60, 62, 64 betragen 68,1 bzw. 27,2 bzw. 3,8 bzw. 0,9%. (Kon. Akad. Wetensch. Amster
dam, Proc. 3 8 . 810— 13. 1935. Amsterdam, Univ.) G. Sc h m id t .

H. Dostał, Berichtigung zu der Arbeit „Uber den Mechanismus der Polymerisations- 
reaklioneni Isomerisation bei negativer Keimbildung“ . Berichtigung von Formeln der
C. 1 9 3 6 . I. 3076 referierten Arbeit; die sonstigen t)berlegungen werden durch die 
Anderungen nicht beeinfluCt. (Mh. Chem. 67 . 222. Jan. 1936. Wien, Univ.) K ern.

Leonard A. Sayce, Die Kinetik der Eeaktion zwischen Sauerstoff und Schwefel-
I. Die Eeaktion bei 240—280°. Vf. untersucht die Rk. zwischen 0 2 u. S im Temp.- 
Bereich von 240—280° in einem Pyrexkolben mit einer stat. Methode. Die anfangs 
verwendete dynam. Methode, die auch NORRISH u. RlDEAL (C. 1 92 4 . I. 1332) fiir die 
Unters. derselben Rk. benutzt haben, lieferte keine reproduzierbaren Resultate. Werden 
bei der stat. Methode die Rk.-Prodd. nicht sehr rasch aus der h. Rk.-Zone entfemt u. 
abgekiihlt, was Vf. durch eine besondere Apparatur erreicht, so setzt in der Abkuhlungs- 
periode eine heftige Rk. ein, die mitunter von einer blauen Flamme begleitet wird. — 
Die Rk. verlauft nur an der Oberflache des fl. S u. an der Glasoberflache, wobei die 
erstere Rk. etwa 16-mal so rasch ablauft wie die letztere. Dieser groBe Unterschied 
in der Rk.-Geschwindigkeit steht im Gegensatz zu der Annahme einer fl. S-Schicht

Schwerer Wasserstoff vgl. S. 4395, 4398, 4401, 4449.
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auf der Glasoberflache durch NoRRISH u. RlDEAL. Die Aktiyierungsenergie der lik. 
an der Glasoberfliiche betragt zwischen 240 u. 260° 46 430 cal u. hat an der S-Ober- 
flache wahrscheinlich einen ahnlichen Wert. Im Temp.-Bereich 260—280° hat die 
Aktivierungsenergie (Glasoberflache) den Wert 43 930 cal, die entsprechenden Temp.- 
Koeffizienten sind 2,37 u. 2,13. (J. ehem. Soc. London 1935. 1767—74. Dez. Uniyersity 
ofDurham, Newcastle-upon-Tyne, Armstrong College.) Ge h l e n .

W . D. Bonner, W . L. Gore und Don M. Yost, Die thermische Reaktion zwischen 
gasfórmigcn Jodmonochlorid und Wassersłoff. Die Gesehwindigkeit der Rk. zwischen 
gasfórmigem JC1 u. H2, die nach 2 JC1 +  H2 =  J2 +  2 HC1 yerlauft, wird bei 205, 
230 u. 240° jodometr. untersucht. Die besten Konstanten werden erhalten, wenn fiir 
die Gesehwindigkeit folgende Gleiehungen angenommen werden:

— d [JCl]/<2 t =  k • [H2] • [JC1], 
k =  [2 X 2,303]/[t (Cj —  2 c2)] • log [2 c2(l —  B)}/ [2 c2 —  Cl B]

(Cj u. c2 sind die Anfangskonzz. von JC1 u. H2 in Mol/l u. B  ist der Bruehteil von JC1, 
der in der Zeit i yerbraucht wird, t in Minuten). Fiir k ergeben sich bei 205, 230 u. 
240° bzw. die Werte 0,031 ±  0,006; 0,17 ±  0,06; 0,35 ±  0,06. Fiillung des Rk.- 
Kolbens mit gepulvertem Pyrexglas hat keinen EinfluB auf die Gesehwindigkeits- 
konstante. Aus dem Temp.-Koeff. yon k ergibt sich die Aktiyierungswarme fiir die 
langsame Bk. zu 33 900 cal. Fiir den Rk.-Mechanismus werden folgende Gleiehungen 
Yorgeschlagen: H2 +  JC1 =  HJ +  HC1 (langsam) u. HJ +  JC1 =  HC1 +  J2 (schnell). 
Vff. halten eine Beeinflussung des Rk.-Mechanismus durch die bei 210° zu 3%  ein- 
tretende Dissoziation des JC1 [vgl. Mo M o r r is  u. Y o st  (C. 1932. II. 1136)] mit 
anschliefiender Bk. des entstandenen Cl2 mit H2 nicht fiir wahrscheinlich. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 2723— 24. Dez. 1935. Califomia Instit. of Technology, Gates Chemical 
Lab.; Univ. of Utah, Chemical Lab.) Ge h l e n .

William A. Bone, Reginald P. Fraser und William H. Wheeler, Eine photo- 
graphische Untersucliung von Flammenbev;cgunqen bei Gasexplosionen. VII. Das 
Phanomen des Spin-s in der Deionation. (VI, vgl. C. 1932. I. 1346.) Die Flammen- 
geschwindigkeit bei Explosionen von feuchten 2 C0-02-Gemischen wird photograph. 
mit einer von F r a s e r  konstruierten Kamera mit im Vakuum rotierendem Spiegel 
(30 000 Umdrehungen/Min.) mit einer Genauigkeit von 0,3% gemessen. Das Auf- 
l6sungsvermogen der Kamera entspricht einer Gesehwindigkeit des Aufnahmefilms 
von 1000 m/sec, so daB Flammenbewegungen, die in einem Zeitraum von 10-6 sec ab- 
laufen, noch genau gemessen werden konnten. Konstruktion des Explosionsrohres 
siehe im Original. Im einzelnen wird untersucht: Der EinfluB des Durchmessers des 
Explosionsrohres u. der Form des Rohrąuerschnitts auf die Flammengeschwindigkeit 
u. den „Spin“  der Flammenfront; die Unterdriickung yon Spin u. Detonation durch 
eine schmale Zone von N2 innerhalb des detonierenden Gases; die Wrkg. geringer 
Mengen Yerschiedener Gase (H2, 0 2, Eisencarbonyl, CaCl2-Staub) auf den Spin; der 
EinfluB eines magnet. Feldes (bis 35 000 Gauss) u. eines elektr. Feldes (bis 10000 V/cm) 
auf Flammengeschwindigkeit u. Spin. Ein transversales Magnetfeld hat weder auf 
die Flammengeschwindigkeit noch auf den Spin einen EinfluB, wobei allerdings beruck- 
sichtigt werden muB, daB die Flamme dem starksten Teil des Feldes nur 0,005 Millisek. 
lang ausgesetzt war. Durch ein axiales Magnetfeld wird die Flammengeschwindigkeit 
etwas yerringert. Detonation u. Spin kónnen vollkommen unterdriickt werden, wenn 
die Detonation ein geniigend starkes elektr. Feld von der negativen zur positiyen Richtung 
durchąuert. — Troeknen des Gases mit P20 5 vergroBert die Flammengeschwindigkeit 
u. stabilisiert den Spin. — Ein elektr. Feld von 35 000 V/em hat keinen wesentlichen 
EinfluB auf den Spin bei der Detonation eines CH4-0 2-Gemisehes. —  Auf Grund der 
yorliegenden Unters. (mit 29 typischen Photographien des Detonationsyorganges) 
kommen Vff. zu einer neuen Anschauung iiber die Detonationswelle u. das Auftreten 
eines Spins. (Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser. A. 235- 29—68. 1935. London, 
Imperial College of Science and Technology.) Ge h l e n .

George Glockler und Lloyd B. Thomas, Die sensibilisierU Zersetzung von Wasser- 
sloff mit Eleklronen bekannter Energie. Die Dissoziation yon H2 durch Elektronen 
bekannter Energie wird bei niedrigen Drucken ohne u. mit Hg ais Sensibilisator unter- 
sucht. Die gebildeten H-Atome werden auf CuO einwirken gelassen nach: 2 H +  CuO 
H20  +  Cu, so daB der Beginn der Dissoziation durch das Einsetzen des mit der Rk. 
yerbundenen Druckabfalles gemessen werden kann (Apparatur im Original). Ohne 
Hg-Sensibilisator (H2-Druck =  0,0046—0,0278 mm Hg) beginnt die Rk. bei einer 
Elektronenenergie yon 11,7 eV. Aus der durch Hg sensibilisierten photochem. Disso-
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ziation des H2 folgt, daB Elektronen mit einer Energie von 4,9 eV in Ggw. yon Hg 
die H„-Dissoziation bewirken sollten, wahrend die Messung bei einem H2-Druck von
0,02 mm Hg u. einem Hg-Druck von 0,002 mm Hg ergibt, daB dazu Elektronen mit 
einer Energie von 7,7 eV notwendig sind. Die Ergebnisse werden eingehend diskutiert 
u. fiir die durch Hg sensibilisierte Dissoziation wird folgender Meclianismus angegeben:

1. E~ (7,7 eV) +  Hg (6 %  Hg (7 *SX) +  E~ (0 eV)
2. Hg (7 3S1) -y  Hg (6 3P0,„) +  h v (5461 oder 4047 A)
3. Hg (6 3P0,2) +  H2 (iĄ + ) -y  2 H (Atome) +  Hg (6 'S0).

(J. Amer. chem. Soc. 57. 2352—57. Dez. 1935. Minneapolis, Minn. University, School 
o f Chemistry.) G e h l e n .

Elmo E. Hanson, Dissoziation von NO und HCl durch Elektronenstop. Es wird 
die mit Dissoziation yerbundene Ionisation durch ElektronenstoB in NO u. HCl unter- 
sucht. Die Energieverteilung der entstehenden Ioncn wird ais Funktion dor Elektronen- 
energie gemessen; dabei werden lonen mit betrachtlichen Energiebetragen festgestellt. 
Vf. borechnet femer aus den Vcrs.-Resultaten die Dissoziationswarme fiir NO N +  O 
zu 5,2±0,2 V, fur NO+-> N +  0+ zu 9,37±0,2 V, fur HCl-»- H +  Cl zu 4,7±0,2 V 
u. fur HCl+->- H +  C1+ zu 4,7 ± 0 ,2  Volt. (Buli. Amer. physic. Soc. 1 0 . Nr. 3. 10.
1935. Univ. of Minnesota.) K o l l a t h .

Alfred O. Nier und Elmo E. Hanson, Die Ionisierung von Sałzsdure durch Elelc- 
tronenstofi. Die massenspektrograph. Unters. der Ionisationsprodd. bei Elektronen- 
beschieBung von HCl ergibt das Vorhandensein von: HC1+, HC12+, H+, C1+, Cl2+, 
Cl3+, Cl4+, Cl5+ u. Cl~ mit Einsatzpotentialen bei bzw.: 12 ,9±0,2V ; 35,7±  1,0V; 
18,6±0,3 u. 28,4±0,3 Y ; 17,2±0,5 u. 21 ,2±0,5V ; 45 ,7±0 ,3V ; etwa 160 V. Die 
Cl4+- u. Cl5+-Mengen waren zu klein zur einwandfreien Best. ihrer Einsatzpotentiale, 
Cl-  erschien bei etwa 1,6 Volt. Die Kurven fiir die Ionisierungswahrscheinlichkeit 
waren von der ublichen Form. Es wurde ferner die Haufigkeit der Cl-Isotopen be- 
stimmt. Cl35: Cl37: Cl39 wie (3,07±0,03): 1: weniger ais 1,5-10~‘ . (Buli. Amer. physic. 
Soc. 10 . Nr. 3. 10. 1935. Univ. of Minnesota.) K o l l a t h .

Hugh S. Taylor, Kiyoshi Morikawa und W . S. Benedict, Die AUk-ierung 
spezifischer Bindungen in komplexen Molekeln an katalytischen Obcrflachcn. Vff. be- 
stimmen, unter welchen Versuchsbedingungen bei der aktmerten Adsorption von 
C2Hc-Molekeln entweder die Aktiyierung der C—H- oder der C—C-Bindung eintritt. 
Zu diesem Zweck werden die beiden Rkk. 1. C2H0 +  ni D2 C2HxDy (x +  y =  6, 
m =  beliebig) u. 2. C2H0 +  H„ =  2 CH4 untersucht. Rk. 1 cntspricht der C—H- 
Bindung, Rk. 2 der C—-C-Bindung. Es wird gefunden, daB an einer aktivierten Ni- 
Oberflaehe die Austausclirk. 1 bei 138° quantitativ yerlauft, wahrend Rk. 2 ganz zu 
vemachlassigen ist. Die Bldg. von CH, setzt bei den vorliegenden Versuehsbediugungen 
bei etwa 150° ein u. ist bei etwa 200° vollstandig. Die Methode laBt sich auch auf die 
Unters. anderer Bindungsarten ausdehnen. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2735. Dez. 1935. 
Princeton, N. Y., Univ., Frick Chemical Lab.) G e h l e n .

J. Sancho, Katalytische Zersetzung des N20. Ais Kontaktmaterial dient Bauxit, 
dessen akt. Oberflaclie (5 -103 qcm je g) aimiihenid Vio der Gesamtoberflache betragt. 
Die akt. Zentren sind wahrsclieinlich durch den Eintritt von Fe20 3 in das AL03-Gitter 
entstanden. Die Wirksamkeit des Katalysators verschwindet, wenn der Eisengeh. 
zur Bldg. eines neuen Gitters ausreicht. Die katalji;. Zers. des K20  erfolgt bei den 
angegebenen Vers.-Bedingungen (Temp. zwischcn 180 u. 300°, Druck von 10— 15 mm 
Hg) monomolekular u. kann durch die folgende Gleichung: N20  S , +  O beschrieben 
werden. Die Rk.-Geschwindigkeit bleibt innerhalb der untersuchten Temp.-Grenzen 
nahezu konstant. Im Bereich yon 214—280° tritt iiberliaupt keine Temp.-Abhangigkeit 
ein. Ais Erklarung wird die Vermutung ausgesprochen, daB die bei diesen Tempp- 
an den akt. Stellen adsorbierten Saueretoffatome eine Hemmung der akt. Stellen 

, bewirken. Die Vergiftung des Katalysators bort bei derjenigen Temp. auf, bei der die 
Geschwindigkeit der Desorption groBer wird ais die der Adsorption. Einige Verss. 
mit 5%ig. Sauerstoff zeigen, daB die katalyt. Zers. bei den untersuchten Bedingungen 
dann yollstandig aufhort. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 33 . 854— 60. Dez. 1935. 
Wien, Chem. Inst. d. Univ.) B a b n iCK.

W . E. Larsen und Herschel Hunt, Fliissiges Ammotiiak ais Losungsmittd- 
,IV. Aktivitdten ton Ammoniumnitrat, -jodid, -bromid und -chlorid bei 25°. (III. vgl-
C. 1 9 3 4 . I. 497; II. vgl. C. 1 9 3 4 . II. 2191.) Aus den in II. gemessenen Dampfdrucken 
errechnen Vff. die mittleren Ionenaktiyitaten fiir NH4 (KOa, J, Br, Cl) in NH?, die 
tabellar. u. graph. wiedergegeben werden; die Werte stellen sich ais ziemlich niedng
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heraus. Aus den (sehr erheblichen) Abweichungen von RAOULTschen Gesetz auch 
in verd. Lsgg. isfc zu schlieBen, daB die genanntcn Salze in NH, eine starkę Assoziation 
erfahren u. daB weiter Solvatation (sowohl des Kations wie des Anions) eintritt. 
(J. physie. Chem. 3 9 . 877—83. Juni 1935. Lafayette [Indiana], Purdue Univ., Dep. 
of Chemistry.) L e c k e .

Friedrich August Henglein, GrundriB der chemischcn Technik. Ein Lehrb. f. Studiorendo
d. Chemie u. d. Ingenieurfaches, e. 'Dbersichtsbuch f. Chemikor u. Ingenicuro im Beruf.
Berlin: Verl. Chemie 1936. (VIII, 470 S.) 4°. Lw. M. 22.40.

[ukrain.] Nikolai AIexandrowitsch Tananajew, Analyt>sche Chemie. 2. vcrb. u. erg. Aufl.
Charkow-Kijcw: Dersh. naukowo-techn. wid. 1936. (II, 310 S.) Rbl. 4,50.

A t. A u fb a u  der M aterie.
W. N. Bond, Physik. Fortschrittsberieht: Gesehwindigkeit des Liohtes. Wert 

der Elektronenladung. Anzahl der Teilchen im Universum. Oberflachentempp. von
2 Metallen bei gleitender Beriihrung. (Sci. Progr. 30 . 657—63. April 1936. Reading, 
Univ.) Sk a l ik s .

Ram Nivas Rai, ExistieH das Neutrino ? Vf. weist auf die Bedeutung des Neutrinos 
bei Kemumwandlungen zur Erbaltung der Energie u. des Spins hin. Die wichtigsten 
Eigg. des Neutrinos, wie z. B . sein Spin, sein magnet. Moment usw. im Liehte der P a u li - ,  
Ferm i- u . BETHESchen Betrachtungen werden besproeben. (Sci. and Cult. 1 .  458 
bis 459. Jan. 1936. Allahabad, Univ.) G. S ch m id t.

Enos E. Witmer, Tabulierung und Unlersuchung der Energienireaus des unsymme- 
trischen liolalors. Die vom Vf. friiher abgeleitete Eormel fiir die Energieniveaus ist 
fiir versehiedene Werte der darin vorkommenden Parameter ausgorechnet worden. 
(Buli. Amer. physie. Soc. 1 1 . Nr. 1. 10. 4/2. 1936. Univ. of Pennsylyania.) H e n n e b g .

H. R. Hulme, Ober die Wechselwirkung zweier Teilchen. Die Wechselwirkg. 
zweier Teilchen auf Grund der Quantenelektrodynamik wird an Hand des Beispiels 
eines Teilchens im Keminnem u. eines Elektrons in der jf-S  chale untersucht. Das 
Ergebnis stimmt mit dem von M e lle r  (C. 1 93 3 . I. 374) auf dem Wege des Korre- 
spondenzprinzips gewonnenen uberein. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 54 . 487 
bis 500. 1/4. 1936. Cambridge, Gonville and Caius College.) H e n n e b e r g .

James H. Bartlett jr., Austauschkrafte und die Struktur des Kems. Fiir dio 
Krafte zwischen elementaren Teilchen im K e m  werden 3 verschiedene Typen an- 
genommen: 1. Die WlGNERschen Krafte schlieBen nicht den Austausch ein. 2. Die 
HEISENBERGsehen Krafte beriicksichtigen den Austausch des Spins u. der Raum- 
koordinaten; u. 3. die MAJORANASchen Krafte schlieBen nur einen Austausch der 
Raumkoordinaten ein. Nach WlGNER kann der grofie Neutron-Proton-Streuungs- 
Wirkungsquerschnitt durch die Annahme erklart werden, daB die Wechselwrkg. zwischen 
Neutron u. Proton von der relativen Orientiemng der Spins abhangt. Im Verlauf 
der Betrachtungen gelangt V f. zu der Annahme, daB alle Teilchen im Kem ident. 
sind, sich aber in verschiedenen Zustiinden befinden. Diese Annahme deckt sich mit 
den HEISENBERGsehen Betrachtungen. (Physie. Rev. [2] 49 . 102. 1/1. 1936. Univ. 
of Illinois.) G. S c h m id t .

V. Bargmann, Zur Theorie des Wasserstoffatoms. Bemerhungen zur gleichnamigen 
Arbeit von V. Fock. Gruppentheoret. Deutung der PAULlschen Gleiehungen fiir das 
Wasserstoffatom fiihren auf die von F o c k  entwickelte Methode (C. 1 93 6 . I . 2498). 
In diesem Zusammenhang geht V f. auf die Separation der SCHROEDINGER-Gleichung 
in parabol. Koordinaten ein. (Z. Physik 99. 576— 82. 18/3. 1936. Ziirich, Physikal. 
Inst. d. Univ.) HENNEBERG.

Jean Romaidśs, Uber Bau und Ausdehnung des Elektrons. Zur Yermeidung der 
in der Quantenelektrodynamik durch die Frage nach der Ausdehnung des Elektrons 
auftretenden Schwierigkeiten schlagt Vf. abweichend von der DE BROGLIEsehen Vor- 
stellung der Elektronenwelle vor, das Elektron ais eine Gruppe von elektromagnet. 
Wellen aufzufassen, die sich auBerst schnell um die Aehse ihrer gemeinsamen Fort- 
pflanzungsrichtung drehen. Dann ergibt sich, daB die Ruhmasse des Elektrons allein 
durch die Rotation der Wellengruppe bedingt ist. (Praktika 1 0 . 164— 70. 1935. [Orig.: 
franz.; Ausz.: griech.]) HENNEBERG.

E. Briiche und A. Recknagel, Uber Modelle elektrischer und magnetischer Felder 
der Elektronenoptik. Es werden Modelle fiir die Bewegung yon Elektronen in rotations- 
symm. elektr. u. magnet. Feldem (Elektronenlinsen) angegeben u. der Beweis gefiihrt,
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daB gleitende Massepunkte iii sehr flachen Potentialgebirgen dieselben Bahnen be- 
schreiben -ode Elektronen in den entsprechenden elektromagnet. Feldern. (Z. techn. 
Physik 17. 126— 34. 1936. Berlin-Reinickcndorf, Forschungsinst. der AEG.) HENNEBG.

W . Henneberg, R. Orthuber und E. Steudel, Zur Wirkungsweise des Elektronen- 
vervielfachers. I. Die Wirkungsweise des FARNSWORTHselien Elektronenvervielfachers 
wird an Hand eines einfachen Modells, bestehend aus zwei aneinander gegenuber- 
gestellten Platten, zwischen denen eine Wechselspannung liegt, gedeutet. Nach einer 
Unters. des Verh. der Elektronen im unverstimmten Vervielfaeher wird der EinfluB 
einer Frcąuenz- oder Amplitudenverstimmung dargelegt. (Z. techn. Physik 17. 115 
bis 120. 1936. Forschungsinst. d. AEG.) B r u c h e .

H. J. Yearian und J. D. Howe, Intensitat gestreuter Elektronen ais Funktion der 
Spannung. (Ygl. L a r k -H o r o v itz , Y e a r i a n  u . H o w e , C. 1935. II. 3056.) Elektronen 
von 10— 80 kV werden nach friiher beschriebener Methode an Au- u. Ag-Folien gebeugt. 
Die gebeugte Intensitat wird photograph. bestimmt u. die koharente Streuung ais 
Funktion des Streuwinkels aufgetragen. Die Streuintensitat laBt sich bei Spannungen 
unterhalb der K-Absorptionsgrenze des untersuehten Elements nicht durch die ubliche 
BORNsche Naherung beschreiben: statt einer glatten Kuiye fiir die Streuintensitat 
ais Funktion des Streuwinkels werden Maxima beobachtet von der Art, wie sie 
HENNEBERG (vgl. C. 1933. II. 1136) berechnet hat, der die Storung der einfallenden 
Elektronenwelle durch das beugende Atom beriicksichtigt. (Buli. Amer. physic. Soc.
10. Nr. 3. 9. 1935. Purdue Univ.) K o l l a t h .

D. Skobeltzyn und E. Stepanowa, Erzeugung von Positronen durch pStrahlen. 
Beim Durchgang von ^-Strahlen durch Materie tritt eine begleitende Positronenemission 
auf. Zum direkten Nachweis dieser mit der gegenwartigen Theorie unvereinbaren 
Emission werden Unterss. mit einem Bundel schneller jS-Strahlen aus einer radioakt. 
Quelle, die sich auBerhalb der Expansionskammer in einer Entfernung von etwa 30 cm 
befand, ausgefiihrt. Die Geschwindigkeiten der fi-Strahlen betragen mehr ais 2000 ekV. 
Scliichten von Al (0,5 u. 1 mm dick) oder Pb (0,07 u. 0,13 mm dick) wurden in rechten 
Winkeln zu den Strahlen aufgestellt, ebenso in einigen Fiillen Glasplatten unter einem 
Winkel von 45°. Mit einer solchen Anordnung konnte die Bldg. von Paaren direkt 
am ZusammenstoBpunkt des /?-Teilchens beobachtet werden. Die gróBte Anzahl von 
Paaren wurde bci Pb gefunden. Neben der Bldg. von Paaren wird die Absorption des 
primaren /5-Teilchena des ofteren von der Emission eines einzelnen Positrons begleitet. 
In Al ist dieses der vorherrschende Effekt. Um zu yermeiden, daB die von den Schichten 
emittierten Elektronen wieder zu diesen zuruekkehren, wurde ein Magnetfeld von 
500 Gauss angebracht. Die Erzeugung von Positronen langs der Bahn des /3-Teil- 
ehens im Gase -wurde ebenfalla beobachtet. tlber eine Gesamtlange von 275 m wurden
5 Positronen naohgewiesen. Der effektive Wirkungsąuerschnitt in N liegt daher in 
der CróBenordnung von 5 -10~24 qcm. Aus den vorliegenden Beobachtungen geht 
heryor, daB die Wechselwrkg. zwischen schncllen /9-Teilehen u. dem Kenifeld nicht 
durch eine der gegenwartig bestehenden Theorien crkliirt werden kann. (Naturę, London 
137. 272. 15/2.1936. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) G. S c h m id t .

Jacęiues Solomon, Ober die Absorption der Protonen grofier Energie in Materie. 
(Vgl. C. 1936. I. 1794.) Im AnschluB an die Unterss. iiber die Absorption durch die 
Ionisation zusammenstoBender Atome versucht Vf., den Energieverlust durch Strahlung 
zu berechnen. Der Energieverlust kann entweder durch Wechselwrkg. der Felder 
des Kems u. des auftreffenden Protons oder durch Wechselwrkg. der Felder eines 
Atomelektrons u. des auftreffenden Teilchens erfolgen. Im ersten Falle handelt es 
sich um das gleiche Problem wie fiir das auftreffende Elektron. Die erforderlichen 
Abanderungen der KLElN-NlSHINA-Formel werden angegeben. Was die Bedeutung 
der durch Wechselwrkg. zwischen Atomelektronen u. auffallendes Proton herror- 
gerufenen Strahlung anbetrifft, so liefert die WlLLIAMS-WEIZSACKERSche Methode 
den Wirkungsąuerschnitt fiir eine Wechselwrkg. Elektron-Proton, woraus sich wreiterhin 
der Energieverlust pro Zentimeter angeben laBt. Aus den Berechnungen folgt, daS 
die Protonen groBer Geschwindigkeit ihre Energie hauptsachlich durch Ionisation 
yerlieren. Fur Geschwindigkeiten, die der Liehtgeschwindigkeit benachbart sind, 
sind die Energieverluste durch Ionisation sehr angenahert gleich fiir Protonen u. 
Elektronen gleicher Geschwindigkeit. (C. R. hebd. Sśances Aead. Sci. 202. 204—06. 
20/1. 1936. Paris.) G. Sch m id t.

F. Bloch und C. Meller, Erzeugung von Neutronen durch Yernichtung von Protonen 
und Elektronen nach der Fermischen Theorie. In der FERMIschen Theorie des /?-Zerfalls



1936. I. A ,. AtTFBAO DER MATERIE. 4395

wird die Existenz elementarer Prozesse angenommen, bei denea ein Neutron in ein 
Proton durch gleichzeitige Bldg. eines Elektrons u. Neutrinos umgewandelt wird. 
Fiir den umgekohrten ProzeB ist die ursprungliche Existenz eines Elektrons u. eines 
Neutrinos erforderUch. Demnaeh kann ein Proton nicht in ein Neutron ohne die Ggw. 
einer Neutrmoąuelle umgewandelt werden. Eine solche Quelle ware jedocli nicht 
erforderlich, wenn angenommen wird, daB im leeren Raum alle negativen Neutrino- 
zustiinde in der gleichen Weise besetzt sind wie die negativen Energiezustande des 
Elektrons in der DlRACschen Theorie des Positrons. In  diesem Falle wiirde die Ggw. 
eines Elektrons allein ausreichen, da das Neutrino yon einem negativen Zustand ab- 
geleitet werden kann. Vff. berechnen die GroBe des t)berganges eines H-Atoms in 
ein Neutron. Das Ergebnis hangt von der Form der Wechselwrkg. des schweren Teil- 
chens u. des Elektron-Neutrinofeldes ab. (Naturę, London 136. 987. 21/12. 1935. 
Kopenhagen, Uniy.) G. SCHMIDT.

T. W . Bonner und W . M. Brubaker, Neulronen aus der Zertriimmerung von 
Deułerium durch Deułonen. Vff. untersuehen die Anregungsfunktionen fiir die Emission 
von Neutronen aus den beiden Rkk.: +  Ht2 ->- He23 +  n,,1 u. Be.,9 -f- H ,2 B5lu
+  n,,1 im Energiegebiet von 0,5— 0,9 10° eV. In diesem Energiegebiot nimmt die 
Neutronenausbeute aus einer H32P04-Schicht nahezu linear mit der Energie der auf- 
treffenden Teilchen zu, wahrend die Ausbeute aus einer Be-Schicht angenahert ex- 
ponentiell zunimmt. Bei 0,9-106eV werden 3-mal so viel Neutronen beobaehtet aus 
der Be-Schicht ais aus der H32P 0 4-Schicht. Die Neutronen aus Deuterium sind nahezu 
homogen in bezug auf die Energie mit einem Maximum bei 2,55- 10G eV, wenn sie in 
recht-en Winkeln zur Riclitung der auftreffenden 0,5-106eV Deutonen beobaehtet 
werden. Die Zertriimmerungsenergie betragt 3,21 ±  0,13-10° eV. (Physie. Rev. [2] 
49. 19— 21. 1/1. 1936. California Inst. of Technology.) G. S c h m id t .

G. Bernardini und D. Bocciarelli, Ober das Spektrum der Neutronen von Po +  Be. 
Es wurde das energet. Spektrum der gemaB der Rk. ,,°Be +  24He =  el2C +  gbt +  y 
ausgesandten Neutronen untersucht. Zur Verfiigung stand ein Po Be-Praparat 
hoher Intensitat mit 80 m Curie. Die tlbereinstimmung zwischen berechneten u. 
experimentellen Werten ist gut. (Ric. sci. Progresso tecn. Econ. naz. [2]. 7. I. 128—30. 
Febr. 1936. Arcetri, Istituto Fisico A. Garbasso.) G o t t f r ie d .

G. A. Fink, J. R. Dunning, G. B. Pegram und D. P. Mitchell, Die Geschwindig- 
keiten langsamer Neutronen. Yff. setzen ihre Verss. mit einem mechan. Geschwindigkeits- 
selektor an langsamen Neutronen aus Quellen bei Zimmertemp. u. Temp. der fl. Luft 
fort. Die Ergebnisse der Messungen bei Zimmertemp. werden graph. dargestellt. Die 
Kurve zeigt die experimentellen Werte, die erwartet werden wiirden, wenn die langsamen 
Neutronen, die auf das Selektorsystem wirken, eine MAXWELLsehe Verteilung der 
Geschwindigkeiten besaBen, die yom therm. Gleichgewicht mit Paraffin bei 300° K 
herriihrt. Aus Messungen der Absorption der Neutronen in Cd aus den Teilen der 
gróBeren u. geringeren Geschwindigkeiten der Verteilungskurve geht hervor, daB die 
mittlere Gesehwindigkeit der einen Gruppe sich von der der anderen Gruppe um 
etwa 1 0 %  unterscheidet. Eine Differenz in der Absorption durch Cd wird nicht ge- 
funden, was in tlbereinstimmung mit anderen Beobachtungen uber die Unempfindlich- 
keit der Cd-Absorption gegeniiber der Anderung der Neutronengeschwindigkeit ist. 
Die weiteren Ergebnisse beziehen sich auf Messungen der Gesehwindigkeitsverteilung 
langsamer Neutronen aus Paraffin bei einer Temp. von 90° K. Die bei 90 u. 300° K 
erwarteten theoret. Kurven werden wiedergegeben. Aus den Ergebnissen der Be
obachtungen geht nicht ein vólliges therm. Gleichgewicht in jedem Falle heryor. (Phy- 
sic. Rev. [2] 49. 103. 1/1. 1936. Columbia Univ.) G. S c h m id t."

F. Rasetti, E. Segrś, G. Fink, J. R. Dunning und G. B. Pegram, Ober das 
Absorptionsgesetz fiir langsame Neulronen. Aus der Theorie des Einfangens langsamer 
Neutronen durch Keme wird gefolgert, daB die Wahrscheinliehkeit der Absorption 
eines langsamen Neutrons nur von der Zeit abhangt, die das Neutron in der Substanz 
yerbringt. Aus den Erscheinungen der selektiven Absorption unter Benutzung yer- 
schiedener Absorber u. Naehweiselemente geht jedoeh heryor, daB das l/w-Gesetz 
(v — Gesehwindigkeit des Neutrons) wenigstens fiir einige der untersuchten Elemente 
nicht gilt. Zur Prufung der Giiltigkeit des 1/y-Gesetzes auf einem direkteren Wege 
wird eine Anordnung gewahlt, bei der die Anderungen in der Absorption nicht durch 
Anderung der relativen Gesehwindigkeit der Neutronen, sondem durch die Bewegung 
des Absorbers heryorgerufen werden. Im Falle yon Cd ais Absorber zeigen die Ergeb
nisse, daB das l/i'-Gesetz nicht gilt, aber daB der Wirkungsąuerschnitt sich mit der
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Geschwindigkeit weniger schnoll ais l/u andert u. angenahert konstant ist. Die Ab- 
sorption langsamer Neutron en in Ag folgt streng dcm 1/f-Gesetz. (Physic. Rev. [2] 
49. 104. 1/1. 1936. Columbia Univ.) G. Sc h m id t .

B. Pontecorvo und Gr. C. Wick, Vber die Diffusion der Neulronen. I. Es wurde 
die Reflexion von Neutronen an einer ebenen Flachę bcstimmt. Die Aktivitat der 
Neutronen wurde gemessen an der Radioaktivitat, die in einem Einfanger ausgel. wurde. 
Ais Einfanger wurden benutzt Cd u. Rh. Neutronenąuelle war ein RaEm-Praparat 
yon 700— 200 mCurie. Ais reflektierende Substanzen wurden untersucht Al, Fe, 
Cu, Ag, Cd u. Au. Die Yorlaufigen Messungen ergaben, daB in dem Verh. der Gruppen 
C u. D in Bezug auf die RefIcxion keine wesentlichen Unterschiede bestehen. (Ric. sci. 
Progresso tecn. Econ. naz. [2] 7. I. 134— 37. Febr. 1936. Rom, Inst. f. Physik, 
Univ.) G o t t f r ie d .

Walter M. Elsasser, Ober die Beugung langsamer Neutronen durch krystalline 
Substanzen. Auf Grund der LAUE-BRAGGschen Interferenzbedingung berechnet Vf. 
theoret. die Beugung yon Neutronen therm. Geschwindigkeit mit MAXWELLscher 
Gesehwindigkeitssrerteilung an krystallinen Gemischen. Mit plausiblen Annahmen gc- 
lingt es, einen krit. BRAGGschen Winkel anzugeben, der fiir Fe, Ni, Cu bei etwa 25° 
liegt. Hier soli die Wirksamkeit aller abgebeugten Neutronen auf den e-ten Teil der 
von den ungebeugten Neutronen ausgeiibten Wrkg. gesunken sein. (C. R. hebd. 
Seanees Acad. Sci. 202. 1029—30. 23/3. 1936.) " H enneberg.

F. Joliot und I. Curie-Joliot, Die neuen Radiodemente.. Chemische Priifung der 
Vmicandlungen. Ausfiihrliche Darst. der bereits unter C. 1936. I. 2499 wiedergegebenen 
Arbeit. (J. Chim. physique 31. 611—20. 1934. Paris, Inst. du Radium.) G. SCHMIDT.

Theodor Sexl, Die Zertriimmerbarkeit der Elemente. Bemerkung zur gleichnamigen 
Arbeit ton Herm Stetter. In einem Yergleichenden Bericht iiber altere u. neuere Atom- 
zertriimmerungsyerss. (vgl. C. 1936. I. 2499) behandelt St e t t e r  auch die Theorie 
dieser Verss. Hierbei wird der Ausbeuteabfall von N (Z =  7) bis K  {Z =  19) ais un- 
gefahr mit der Theorie iibereinstimmend angesehen u. ein Widerspruch zur Theorie 
durch den entgegengcsetzten Abfall auf der j5-Scitc (Z =  5) konstatiert. Vf. weist in 
seiner Notiz darauf hin, daB die Theorie in diesem Gebiet (Z ~  5) bis jetzt noch keino 
numer. Aussagen iiber die Ausbeuten zu machen gestattet, so daB hier yon einem 
Widerspruch nicht gesprochen werden kann. (Physik. Z. 37. 221— 22. 1/4. 1936. Wien, 
Universitat.) G. SCHMIDT.

I. W . Kurtschatow, G. D. Latyschew, L. M. Nemenow und I. P. Selinow, 
Kiinstliche Radioaktińtat bei Neuiromenbestrdklung. Mit einem GEIGER-Zahler wurde 
die Radioaktivitat der mit langsamen Neutronen bestrahlten Elemente Pd, Re u. Os 
untersucht. Aus der Kurve der Aktiyitatsabnahme mit der Zeit wurden bei bestrahl- 
tem Pd 4 Halbwertszeiten festgestellt: zwei von ihnen fallen mit den von FERMI nach- 
gewiesenen zusammen, zwei andere wurden friiher nicht beobachtet u. betragen etwa
3 Min. bzw. ~  60 Stdn. Die Radioaktivitat des Re wird durch 2 Halbwertszeiten 
charakterisiert; die einevon ihnen fallt mit der vonFERMI nachgewiesenen zusammen, 
die zweite (neue) betragt 85 Stdn. Os ergab nach Bestrahlung eine sehr geringe 
Aktmtat mit einer Halbwertszcit von etwa 40 Stdn. (Physik. Z. Sowjetunion 8. 
589— 94. 1935. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) G. S c h m id t .

M. E. Nahmias, Kunstliche Radioaktiritat ton Zinn. Fiir Sn, das ais eins der 
wenigen Elemente noch nicht durch Neutronenbestrahlung kiinstlich radioaktiv zu 
machen war, konnte eine Zertrummerbarkeit mit Neutronen gefunden werden. Bei 
der Unters. der kunstl. Radioaktivitat von Edelgasen wurden Zahlrohro aus Zinn 
yerwandt. Eine schwache Aktmtat von 6 Min. (5,3—7,1) Halbwcrtszeit konnte nur 
dem Sn zugeschrieben werden. Vcrunreinigungen kónnen das Ergebnis nicht vor- 
tauschcn. Die Aktivitat ist durch Paraffinzwischenschaltung yerstarkbar. Deshalb 
handelt es sich wohl um die Kemrk.: Sn50122 +  ^o1 Sn50123 Sb31123 +  e_i°. Der
Anfangseffekt im Zahlrohr ist nur etwas groBer ais der doppelte Nulleffekt. Die grofie 
Weichheit der Elektronenstrahlung kann den ProzeB bisher yerborgen haben. (C. R- 
hebd. Seanees Acad. Sci. 202. 1050—52. 23/3. 1936.) Fahlenbrach-

R. Naidu und R. E. siday, Die p-StrahleJispektren einiger induzierter radioaktiter 
Elemente, die aus der Neutrojienbeschieflurg hertorgehen. Mittels einer Nebelkammer 
werden die Energien der Endpunkte der ^-Strahlenspektren einiger instabiler Elemente, 
die kiinstlich durch NeutronenbeschieBung erzeugt worden sind, bestimmt. Obgleich 
diese Energien grófitenteils betrachtlich hoher liegen ais die, die bei der natiirlichen 
^-Radioaktiyitat auftreten, fiigen sie sich doch den SARGEKTschen Kurven (C. 1933.
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I. 3875) ein. Etwa 4— 10% der Bahnen sind positiv gekriimmt. Ein eindeutiger 
Bewei8 fiir don Ursprung der Bahnen positiver Teilohen laBt sich nicht erbringen. 
(Proc. physic. Soe. 48- 332— 36. 1/3. 1936. London, Birkbeck Coli.) G. S c h m id t .

Seishi Kikuchi, Kodi Husimi und Hiroo Aoki, Anregung der y-Strahlen durch. 
Neutronem. II. Die Wechselwirkung des Neutrons mit dem Proton. (I. vgl. C. 1936. I. 
713.) Vff. beobaehten die durch die Neutron-Protonwechselwrkg. emittierten y-Strahlen. 
Der Wirkungsąuerschnitt fiir diesen Prozefi liegt zwischen 1,0— 0,36-10~25 ąem. Es 
wird die Energie des bei dieser Wechselwrkg. emittierten y-Strahlenquants nach der 
Koinzidenzmethode zweier Zahler zu 2,2 ±  0,1-10° eV bestimmt. Die Absorptions- 
kurven der Sekundiirelektronen, die von den in Cd, Cl, Cu u. Fe durch langsame Neu- 
tronen angeregten y-Strahlen herriihren, werden ebenfalls bestimmt. Im Falle von Cd, 
Cu u. Fe treten y-Strahlen mit mehr ais 1-107 Quantenenergie auf. (Proc. physic. - 
math. Soc. Japan [3] 18 . 35—49. Jan. 1936. Osaka, Imperial University. [Orig.: 
engl.] G. Sc h m id t .

Joseph Giarratana und Cornelius Gr. Brennecke, Winkeherteilung der Produkte 
der kunstlichen Kemzeńrummerung. Vff. messen die Winkclverteilung der a-Teilchen, 
die bei der Zertriimmerung des Li7 durch schnelle Protonen emittiert werden. Die 
Protonen werden in einem niedergespannten Bogen erzeugt u. in einem unterteilten 
Spannungsrohr beschleunigt. Das Biindel der auftreffenden Protonen wird mit Hilfe 
eines Elektromagneten analysiert. Die a-Teilchen wurden mittels einer Ionisations- 
kammer festgestellt. Die Messungen bei 3 verschiedenen Spannungen zwischen 200 
u. 240 kV zeigen an, daB innerhalb der Grenzen des esperimentellen Fehlers die Rieh- 
tung der emittierten a-Teilchen zufiillig ist. (Physic. Rev. [2] 49. 35— 40. 1/1. 1936. 
New York, Univ., Univ. Heights.) G. SCHMIDT.

M. Ostrofsky, G-. Breit und D. P. Johnson, Die Anregungsfunktion des Lithium 
bei der Protonenbesćhiefiung. Es wird die Ausbeute der a-Teilchen bei der BeschieBung 
des Li mit Protonen fiir verschiedene Tiefen u. Weiten des Kempotentials berechnet. 
Der EinfluB der Tiefe u. Weite des Kempotentials wird ais merklich festgestellt. Der 
Verlauf der Anregungskurve sowie der absol. Wert des Wirkungsąuerschnittes kann 
sich durch Andenmg der Tiefe u. Weite des Potentials ebenfalls andern. Fur Energien, 
die ausreichend sind fiir die tlberwindung der Potentialschwelle durch das Proton, 
kann der Zusammenstofi-Wirkungsąuerschnitt mit der vom Kempotential abhangigen 
Energie zu- oder abnehmen. Die Lage der stationaren u. Resonanzniveaus ist fiir 
den Verlauf der Anregungskurve bestimmend. Der Effekt des Zerfalls der auftreffenden 
Welle innerhalb des Kerns wird geschatzt. SchlieBlich wird das Kempotential, das 
zur quantitativen Darst. der a-Teilchen-Rk. erforderlich ist, mit der M. von Be8 ver- 
glichen. (Physic. Rev. [2] 49. 22—34. 1/1. 1936. Univ. o f Wisconsin u. Princeton, 
New Jersey.) G. SCHMIDT.

N. P. Heydenburg, C. T. Zahn und L. D. P. King, a-Teilchenausbeute aus 
Lithium bei Protonenbeschiefiung. Die Messungen yerschiedener Autoren iiber die Aus
beute von a-Teilchen aus Li bei der ProtonenbeschieBung haben ergeben, daB die 
Wahrscheinlichkeit der Zertriimmerung yon Li7 fiir Protonenenergien von etwa 400 kV 
konstant wird. Femer wurde festgestellt, daB die Zertriimmerungswahrsckeinlichkeit 
gleichfórmig zwischen 200 u. 400 kV zunimmt. Gleichzeitig wurde die Anregungs
funktion der Zertriimmerung bei Spannungen bis zu 1000 kV u. daruber bestimmt. 
Fiir die Theorie des Kerns ist die Kenntnis der Ausbeute auch bei geringen 
Spannungen erforderlich. Vff. beobaehten aus diesem Gnmde die Ausbeute aus dicken 
Schichten fur Protonenenergien von 40—225 kV. Die Protonen wurden mit einem 
niedergespannten H-Bogen erhalten. Durch Anlegung eines magnet. Feldes wurden 
die Protonen von den anderen Ionen getrennt. Die aus der Li-Schicht austretenden 
a-Teilchen durchlaufen eine Glimmerfolie u. treten dann in eine Ionisationskammer 
ein, die mit einem Verstarker verbunden war. Die Ergebnisse stimmen mit denen 
=yon H e r b , P a r k in s o n  u . K e r s t  (C. 1936 .1. 1176) iiberein. (Physic. Rev. [2] 49. 
100— 01. 1/ 1. 1936. Univ. of Wisconsin.) G. S c h m id t .

J. D. Cockcroftund W . B. Lewis, Versuche mit posititen Ionen hoher Geschwindig- 
\Tft Versuche iiber die Zertriimmerung des Bors. (IV. vgl. C. 1935. I. 2131.)
onn lmtersucben die Zertriimmerung des B durch Deutonen mit Energien zwischen 
300 u. 600 kV. Es zeigen sich 2 homogene a-Teilchengruppen mit Reichweiten von
4,5 u. 14,7 cm fiir Deutonenenergien Ton 560 kV. Diese Gruppen riihren von Um- 
wandlungen her, bei denen Be8 u. Be9 erzeugt werden, AuBerdem treten 2 kontinuier- 
hche Verteilungen der a-Teilchen auf, welche wahrscheinlich aus dem Zerfall des Kem-
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systems in 3 oder mehrere Teilchen hervorgehen. Die Ergebnisse sehen ein Zwischen- 
glied zwischen den Massen von B u. den leichteren Elementen vor. Es wird angenommen, 
daB dieM. von Be8 ein wenig groBer ist ais die von 2 a-Teilehen. (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A. 1 5 4 . 246—61. 2/3. 1936. Cambridge.) G. S c h m id t .

J. D. Cockcroft und W . B. Lewis, Versuche mit positmen lonen hoher Geschwindig- 
keit. VI. Die Zertriimmerung von Kohlenstoff, Slickstoff und Sauerstoff durch Deutonen. 
(V. vgl. yorst. Arbeit.) Bei den Zertriimmerungsverss. von C, N u. O durch Deutonen 
wird eine neue a-Teilchengruppe aus C beobaehtet, welche wahrscheinlich von der 
Umwandlung des C13 in B 11 herriihrt. Die Energiebilanz dieser Umwandlung mit 
anderen Rkk. ist nicht befriedigend. Die bei der Umwandlung von Cla in C13 mit 
Protonenemission freiwerdende Energie wird zu 2,66 ±  0,06-106 V bestimmt. Diese 
Energie wird mit der Energie yerglichen, die bei der Umwandlung mit einer Positronen- 
u. einer Neutronenemission frei wird. Die Energiebilanz beider Umwandlungsrkk. 
kann nur dann befriedigt werden, wenn die Wertc fiir die Positronen- oder Neutronen- 
energie reduziert werden. Die Energien der beiden Protonengruppen u. der beiden 
a-Teilchengruppen, die aus der Umwandlung von N 14 in N15 bzw. C12 heryorgehen, 
werden gemessen. Die freiwerdenden Energien betragen 8,53-108 V, bzw. 13,22 -108 V. 
Eine Untera. der Umwandlung von O18 in N14 zeigt, daB sich die freiwerdende Energie 
auf 2,95- 10e V beliiuft, was in guter Obercinstimmung mit anderen Rkk. ist. Diese 
genaueren Angaben fiir die Rk.-Energien erfordem eine geringe Korrektur der B e t h e - 
OLiPHANTschen neuen Massenskala. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 54 . 261 
bis 279. 2/3. 1936. Cambridge.) G. Sc h m id t .

P. I. Dee und C. W . Gilbert, Die Zertriimmerung des Bora in drei a-Teilchen. 
Vff. untersuchen die Zertriimmerung des B bei der BeschieBung durch kiinstlich be- 
schleunigte Protonen nach der Nebelbahnmethode. Es wird der eindeutige Beweis 
erbracht, daB die Zertriimmerung nach folgender Rk. yerlauft:

Bu 6 +  H\ He42 +  He42 +  He42.
Beim gewohnlichen ZertriimmerungsprozeB werden 2 a-Teilchen mit Winkeln yon 

150— 180° zueinander emittiert. Das dritte Teilchen erhalt dabei wenig Energie. Die 
theoret. Betrachtung dieses Prozesscs, die die Existenz eines instabilen B 84-Kemes 
sehr kurzer Lebensdauer einschlieBt, erldart die Energieyerteilung unter die Teilchen, 
die bei diesem ProzeB u. aucli bei der ahnlichen Drei-Kórperzertriimmerung des B 
unter DeutonenbeschieBung emittiert werden. Die bei der ersten Rk. gesamte frei
werdende Energie betragt 8,7 ±  0,2-108 eV. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 154. 
279—96. 2/3. 1936. Cambridge.) G. Sc h m id t .

R. Dópel, Ober die zeitliche Abklingung von AUmkemprozessen. Der zeitliche Ablauf 
der natiirlichen u. kiinstlichen a- u. H-Kemprozesse wird yom Standpunkt der Gam ow - 
schen Theorie diskutiert. Daraus ergibt sich, daB alle natiirlichen H-strahlenden radio- 
akt. Stoffe bereits abgeklungen sein miissen, ebenso die a-strahlenden Elemente fiir 
Z <  40. Werden auch die kiinstlich zur a- bzw. H-Emission angeregten Elemente ais 
radioakt. Elemente aufgefaBt, so wird yerstandlich, weshalb bisher nie eine zeitliche 
Abklingung der Emission beobaehtet werden konnte. Es wird ferner nach einer durch 
Neutronenbombardement kiinstlich angeregten a-Emission mit beobachtbarer zeit- 
licher Abklingung gesucht. Eine solche ist bei In, Cs u. Ce angedeutet, liegt aber in- 
folge der noch zu geringen Intensitat der Rn Be-Neutronenquelle (160 Millicuries) 
noch hart an der Grenze der Beobaehtbarkeit. (Z. Physik 99. 161— 68. 1936. Wiirz- 
burg.) G. S ch m id t.

H. J. Taylor, ]iadioaklivitat des Samariums. Sm emittiert bekanntlich a-Teilchen 
kurzer Reiehweite. Zur weiteren Unters. dieser Teilchen fuhrt Vf. Sm in die Emulsion 
einer photograph. Platte ein u. priift die sich bildenden Bahnen. Nach einer Expositions- 
dauer yon 7 Wochen werden auf der Platte mehrere Bahnen beobaehtet, yon denen 
die meisten der a-Teilchengruppe kurzer Reiehweite angehoren. In tlbereinstiinmung 
mit den Ergebnissen anderer Autoren ergibt sich die Reiehweite zu 1,13 ±  0,02 cm 
in Standardluft. Neben diesen kurzeń Bahnen werden weitere Bahnen beobaehtet, 
die Teilchen langerer Reiehweite bis zu mindestans 3,5 cm Luft entsprechen. D'e 
relative Haufigkeit dieser Teilchen in bezug auf die a-Teilchen kurzer Reiehweite 
belauft sich auf 1: 100. Die Verteilungskurye zeigt kein wohldefiniertes Maximum, 
so wie es immer bei einer Gruppe von a-Teilchenbahnen gefunden wird. Der Streuer 
der Messungen ist viel groBer ab er z. B. bei den Bahnen der U-a-Teilchen gefunden 
wird. Diese Tatsachen sprechen dafiir, daB es sich bei den beobachtetęn Teilchen 
langer Reiehweite nicht um eine a-Teilchengruppe handelt. Es wird yielmehr an-
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genommen, daB Sm einfaeh geladene Teilclien emittiert. Genaue Messungen in bczug 
auf die Reichweite dieser Teilclien lassen sich nicht ausfiihren. Die Verteilungskurve 
lafit yermuten, dafJ mchr ais eine Gruppe yorhanden ist, die groBte Reichweite liegt 
bei etwa 3,5 cm Luft. (Naturę, London 136 . 719. 2/11. 1935. Bombay, Wilson- 
Coll.) G. S c h m id t .

R olf Hosemann, Die Radioaktimtat des Samariums. Vf. beschreibt eingangs 
eine genauer arbeitendo Reichweitebest. fiir a-Strahlen schwach akt. Elemente. Es 
wird gezeigt, wie die WlLSON-Kammer zur Unterscheidung von a-Strahlen u. H-Strahlen 
schwacher Intensitat benutzt werden kann durch Einfuhruug der prakt. MeBbreite 
u. Ausphotometrieren der Spuren. Sm entsendet a-Teilchen von 1,13 ±  0,02 cm 
Reichweite in Luft bei 15° u. 760 mm Hg. Die Zahl der von 1 g Sm ausgesandten 
a-Teilchen betragt 89 ±  5 in der Sekunde. Daraus berechnet sich die Halbwertszeit 
zu (1,00 ±  0,07)-1012 Jahren. Von 19 untersuchten Sm-Strahlen waren alle a-Teilchen. 
Sollte aber doch eine Protonenstrahlung existieren, so muBte ihre Intensitat geringer 
ais 5% der a-Strahlung sein. (Z. Physik 9 9 . 405—27. 1936. Freiburg, Univ.) G. SCH.M.

Alex Sanielevici, Calorimetrischc Messung der Zerfallsenergie in der Aktinium- 
reihe. Mit Hilfe eines adiabat. Mikrocalorimeters (vgl. C. 1 9 3 4 . I. 422) wurde die 
therm. Wrkg. der yerschiedenen Strahlungen von Ac, im radioakt. Gleiehgewieht, 
gemessen. Die a-Strahlen u. RuckstoBkerne werden in einer 40 /< Al-Scheibe vollkommen 
absorbiert. In einer weiter umschlieBenden Al-Schale (1 mm Wandstarkc, 11 mm 
Durchmcsser) wurde die primare /?-Strahlung u. ein Teil der y-Strahlung geschluckt. 
Die therm. Wrkg. der y-Strahlung von Ac—AcC" wurde nach Absorption in wach- 
senden Pb-Schichten gemessen. Von der gesamten Zerfallsenergie wird danaeh 90,9% 
fiir die Emission yon a-Teilchen u. die Energie der Ruckstofiatomc yerbraucht, 2,4% 
geht auf die primaren /?-Teilchen u. 6,7% fiir y-Quanten u. sekundare Elektronen. 
Auf Grand der Theorie der Feinstruktur der a-Strahlen yon Ac—AcC" fuhrt eine 
Naherungsreehnung zu einer Schatzung von 2%  der RiickstoB- u. a-Strahlenergie 
fiir die Emission der y-Strahlen. Die mittlere /3-Strahlenergie betragt 3,7* 105 eV. 
(G. R. hebd. Seances Acad. Soi. 2 0 2 . 1055— 57. 23/3. 1936.) F a h l e n b r a c h .

Marcel Lecoin, t)ber das kontinuierliche fl-Strahlspektrum von Aktinium B. Ia 
der WlLSONschen Nebelkammer wird die Energieyerteilung der primaren /?-Strahlen 
von AcB gemessen. Die Wrkg. der /}-StrahIung von AcC" konnte durch sehnelle Herst. 
von AoC-freiem AcB auf 20% der der /3-Strahlung von AcB herabgesetzt werden. 
Der Rest wurde durch Subtraktion der bekannten j9-Spektralkurye von AeC" eliminierfc. 
Die mittlere Energie der /J-Stralilung von AcB betragt 3,6-105 eV in guter Uberein- 
stimmung zur calorimetr. Messung von Sa x if ,l e v ic i  (ygl. vorst. Ref.). (C. R. hebd. 
Sśances Acad. Sci. 2 0 2 . 1057—59. 23/3. 1936.) F a h l e n b r a c h .

A. Baschwitz, Experimentdle Diskussion der Anwendung der Absorptionsmethode 
zur Bestimmung der Grenze des kontinuierlichen fS-Spektrums von Ra E. Vf. bestimmt 
die Reichweite der /5-Strahlen von Ra E durch Anderung der Yersuchsbedmgungen 
u. zwar durch Entfemung des Praparats von der MeBapparatur u. durch Kanaiisation 
der Strahlung. Die Messungen wurden mit einem Au-Blattelektroskop ausgefiihrt, 
das auf eine Ionisationskammer montiert war. Die Strahlung ging von einem Nd. 
yon Ra D aus, der eine Glimmerfolie bedeckte. Die Aktiyitat des Praparats betrug 
etwa 1,2 Millicuries. Ais Absorber wurden Al- u. Bakelitschichten benutzt. Aus den 
Verss. geht heryor, daB die Reichweite der /3-Strahlen nur merklich yon der Entfemung 
des Praparats yon der Ionisationskammer abhangt, daB dagegen die Reichweite weder 
von den Kanalisationsbedingungen der Strahlung noch von der Intensitat der Strahlung 
beeinfluBt wiid. Die beobachteten Veranderungen sind weniger groB fiir ein leichtes 
Element wie Bakelit ais fur Al. (J. Physiąue Radium [7] 7 . 37— 39. Jan. 1936. 
r*aris.) G. Sc h m id t .

Arthur H. Compton, Neuesłe Entwicklung der Hóhetistrahlenforschung. Zusammen- 
fassender Bericht iiber die Ergebnisse der neuesten Verss. iiber die Zus. der H6hen- 
strahlen u. dereń Analyse, iiber die durch Hóhenstrahlen erzeugten Effekte sowie 
iiber den Ursprung der Hóhenstrahlen. (Rev. sci. Instruments [N . S .] 7 . 71—81. 
Febr. 1936. Uniy. o f Chicago.) G. SCHMIDT.

R. Hilgert und W . Bothe, Zur Struktur der kosmischen Ultrastrahlung- Mittelś 
Zwei- u. Vierfachkoinzidenzen wird die Teilehenstrahlung untersucht, welche in Pb- 
Platten yerschiedener Flachenau3dehnung entsteht. Die im einzelnen beschriebenen 
Verss. werden am einfachsten dahin gedeutet, daB unter einem C-Filter eine teilchen- 
auslósende Strahlung auftritt, welche zu einem betrachtlichen Teil aus Biindeln gleich-
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zeitiger Strahlen besteht. Dicse Biindel haben ihren Ursprung in C selbst. Wahrend 
in freier Luft die Wrkg. einer ausgedehnten Flachę sich additiy aus den Wrkgg. ihrer 
Teilflachen zusammensetzt, ist sie unter einem C-Filter erheblich gróBer. (Z. Physik 
99 . 353—62. 1936. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm - Institut fiir medizin. For-
schung.) G. Sc h m id t .

Erich Regener und Georg Pfotzer, Vertikalintensitdt der Hohenslrahlen durch 
Dreifachkoinzidenzen in der Stratosphare. Im AnschluB an dio Verss. mit Registrier- 
ballons, die in die Stratosphare bis zu einer Hohe von 28 km aufstiegen, wurde eine 
Dreifachkoinzidenzapparatur mit Hilfe von Registrierballons bis zu einer Hóhe von 
22 km (37,5 mm Hg) gebracht. Nur die nahezu vertikalen Strahlen, die Koinzidenzen 
heryorrufen, werden registriert. Aus den Kurven, die die Anzahl der Koinzidenzen in 
Abhangigkeit voni Druek wiedergeben, gelit hervor, daB ein Maximum bei einem 
Druek yon 100 mm Hg u. ein deutlieher Buekel bei einem Druek yon 300 mm Hg 
auftritt. Mit abnehmendem Druek nahert sich die Kurve dem Nullpunkt. Wegen 
des Breitencffektes ist es jedoch nicht wahrseheinlich, daB die Kurve durch den Null
punkt geht. Es wird erwartet, daB weitere Aufstiege zu gróBeren Hohen eine be- 
stimmte Intensitat yon Koinzidenzen erzeugenden Strahlen am Ende der Atmosphiire 
ergeben. (Naturę, London 136 . 718— 19. 1935. Stuttgart, Techn. Hochsch.) G. SCHMI.

Hugh Carmichael, Die Natur der gropen Hdhenstralilenstófte. Vf. untersucht die 
HohenstrahlcnstoBe in Meereshóhe mit einer 175 1-Ionisationskammer. Die Beob- 
achtungen erstreeken sich iiber 1500 Stdn. Ais MeBinstrument diente ein neues, emp- 
findliches Elektrometer. Die Yerss. wurden mit yerschiedenen Gasen in der Ionisations- 
kammer u. mit yerschiedenen Pb-Dicken yon 0— 8 cm iiber der Kammer ausgefiihrt. 
Aus den Verss. geht hervor, daB die StóBe durch leicht ionisierende Teilchen, so wie 
sie bei Hóhenstrahlenschauem in der WlLSON-Kammer gefunden werden, erzeugt 
werden. Die grofien StoBe von 160 bis zu einigen Tausend ionisierender Strahlen 
werden ais zusammengesetzte Falle der Schauererscheinung betrachtet. (Proc. Roy. 
Soe., London. Ser. A. 154 . 223—45. 2/3. 1936. Urny. of Cambridge.) G. S ch m id t.

Radhesh Ghosh, Uber die Hohenstrahlenschauer. Durch Messungen mit 3 Ge ig e r - 
MuLLER-Zahlem in Koinzidenzsclialtung sowie bei Beobachtungen mit der WlLSON- 
Kammer ist von yerschiedenen Autoren die Existenz sekundarer Teilehen aus der 
Hóhenstrahlung nachgewiesen worden. Diese sekundiiren Teilchen werden durch 
Hóhenstrahlenschauer erzeugt. Vf. untersucht die Bldg. yon sekundaren Teilchen 
mit folgender Anordnung: In einer Entfemung yon 10 cm iiber 2 eng nebeneinander- 
liegenden Zahlem waren Metallschichten von Pb, Cu, Zn, Al, alle gleicher GroBe, an- 
gebracht. Aus den Ergebnissen geht hervor, daB sich die Wahrscheinlichkeit der 
Schauerbldg. fiir yerschiedene Metalle wie folgt yerhalt: Pb: Cu: Al =  3,6: 1,6: 1. 
(Sci. and Cult. 1. 519—20. Febr. 1936. Calcutta, Bose Inst.) G. Sc h m id t .

C. G. Montgomery und D. D. Montgomery, Die Messung der Hohenstrahlen- 
schauer mit Geiger-Muller-Zahlem. Zum Nachweis der Strahlenschauer, welche durch 
Hóhenstrahlen erzeugt werden, werden die gleichzeitigen Entladungen mehrerer 
GElGER-MuLLER-Zahler benutzt. Diese Zahler werden so angeordnet, daB es fiir einen 
einfachen Strahl unmdglieh ist, alle Zahler zu passieren. Da wenigstens 2 empfindliche 
Flachen yorhanden sein mussen, kann kein Yers. so angeordnet werden, daB ein Teil 
der Schauer durch eine Flachę, wahrend der andere Teil durch eine andero Fliiehe 
geht. Da nur ein Teil der auftreffenden Schauer registriert wird, bleibt der fehlende 
Teil der Gesamtanzahl einer Schiitzung yorbehalten. Die yollkommene Lsg. der Be- 
rechnung dieses Teils schlieBt die Lsg. eines statist. Problems ein. Die anschlieBenden 
Betrachtungen behandeln im einzelnen dio Wahrscheinlichkeit, daB wenigstens ein 
Strahl durch jeden Zahler lauft. (J. Franklin Inst. 2 2 1 . 59—64. Jan. 1936. Franklin 
Institute.) _ G. Sc h m id t .

Ludwig Jś.nossy, Eine neue Ziililrohr- und Koinzidenziheorie. Vf. fiihrt die exakte 
Best. der Richtungsyerteilung der Hóhenstrahlung aus Zahlrohrmessungen oder Koin
zidenzen auf die Auflsg. einer definierten Integralgleichung zuriick. Ein Verf. zi>r 
Lsg. dieser Gleichung unter der Voraussetzung azimutal symm. Einfalls wird dazu 
entwickelt. Es werden Hinweise auf die physikal. Bedeutung u. die prakt. Verwendbar- 
keit der neuen Zahlrohrtheorie gegeben u. Tabelien zur Abkiirzung der Rechnung ge
bracht. (Z. Physik 99 . 369— 4047 1936. Paris.) G. Sc h m id t .

Arthur G. Rouse, Die Streuung von Kaliumionen an Quecksilberdampf. K +_-Ionen 
yon 20—300 V Energie werden nach den Verss. des Vf. durch Hg-Atome hauptsachhch 
unter kleinen Winkeln gestreut. (Buli. Amer. physic. Soe. 1 0 . Nr. 3. 9.1935.) K o l ł .
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Walker Bleakney und Lincoln G. Smith, Die Ionisierungswahrscheinlichkeil von 
He++. Im AnschluB an eino friihere Arbeit liber die Herst. von He++ durch einen 
einzelnen ElektronenstoB wird jetzt der Verlauf der Anregungswahrschemlichkeit der 
positiyen Ionen in Abhangigkeit yon der Energie der stoBenden Elektronen bei fester 
Einstellung des Massenspektrographen auf den Wert rn/e =  2 wiedergegeben. Die 
Anregungswahrscheinlichkeit zeigt bei 79 V Elektronenenergie einen plotzlichen steilen 
Anstieg, der nach Ansicht der Vff. nur durch das Neuauftreten yon He++-Ionen ge- 
deutet werden kami. Nach der Ausbeute bei 300 V Elektronenenergie schatzen Vff. 
den He++-Anteil an den insgesamt in He durch ElektronenstoB gebildeten positiyen 
Ionen auf V2% . (Physie. Rey. [2] 4 9 . 402. 1/3. 1936. Princeton, New Jersey, Palmer 
Phys. Labor.) K o l l a t h .

F. H. Crawiord und T. Jorgensen jr., Potentialkurven von LiH und LiD. Unter 
Beriicksichtigung der Wechselwrkg. von Schwingung u. Rotation werden durch 
suecessiye Approximation die Koeff. a der Potentialkurve fiir ein zweiatomiges Molekuł
V =  a0 f 2 (1 +  % £ +  f 2 +  • • •) berechnet u. fiir den Grund- u. angeregten i27-Zustand 
yon LiD angegeben. Die Ergebnisse fur LiH sind nahezu die gleiehen. (Buli. Amer. 
physie. Soc. 1 1 . Nr. 1. 11. 4/2. 1936. Harvard Univ.) HENNEBERG.

Roy R. Sullivan, Untersuchung des ersten FunkenspeJctrums von Caesium bei An- 
regung durch Elektronensiofi. Es werden die opt. Anregungsfunktionen fiir yerschiedene 
Cs-Linien bestimmt. Die experimentell gefundenen Einsatzpotentiale werden mit den 
aus dem Niveausehema entnommenen Energieniyeaus yergliehen. (Buli. Amer. physie. 
Soc. 1 0 . Nr. 3. 9. 1935. Univ. of Minnesota.) K o l l a t h .

M. A. Catalan und M. T. Antunes, Struktur des Spektrums vom neutralen Kobalt. 
2076 Linien (79% der Gesamtanzahl) sind bestimmt worden. 255 tlbergange werden 
39 geraden u. 42 ungeraden Termen zugeordnet. Die Atomkonfiguration fiir die geraden 
Terme ist bestimmt worden.

Konfigurationen Terme Termanzahl

3 d* <?F) 4 d e4 P, el D, gi F, e4 O, e4 II, 
e2 P, e2 D, / 2 F, e-O, e2 H, 29

1
4

3 d* (3F) 6s (i‘ F)
3d7 4s- a2II, c-D

3d7 4s PF) 58 h*F, g -F
3d7 4 s (5F )4d e8 P, e6 D, f* F , e*G, e6 H,

f * P ,f * D , j* F ,f * G ,f * H ,  41
Der durch yerschiedene Methoden bestimmte Wert fur die Grenze wird zu 63 312 • 14 cm-1 
angegeben. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 34. 103—45. Febr. 1936. Madrid, Nationales 
Inst. fiir Physik u. Chemie.) B a r n ic k .

M. A. Catalan und Josś M. Roman, Messung der Linien des Funkenspektrums von 
Mólybdan zwischen 2195 A und 2000 A. Zur Aufnahme wird ein HiLGER-Spektro- 
graph mit Quarzoptik yerwendet. Die Messungen werden mit Hilfe eines Komparatora 
ausgefuhrt unter Benutzung yon Co, Ni u. Cu ais Eichsubstanzen. Die Linien des Mo I 
werden von denen des Mo II getrennt. Einige der yermessenen Linien sind Yerunreini- 
gungen zuzuschreiben. Eine ausfiihrliche Tabelle gibt die MeBergebnisse wieder. 
(An. Soc. espan. Fisica Quim. 34. 146—64. Febr. 1936. Madrid, Nationales Inst. fiir 
Physik u. Chemie.) BARNICK.
. . R- Samuel, Mohd. Zaman und A. W . Zubairy, Ober die Absorptionsspektra 

emiger komplexer Ionen. VII. Beitrag zur Theorie der koordinierten Bindung. (VI. ygl.
C. 1935. II. 653.) Fiir die Lsg. der Salze Na5[Co(CN)4(S03)] • 11 H20, [Co(NH3)4- 
m U S O t) ■ 3 H20, [Co(NH3)5Br]Cl2, K4[Co(CN)5(S20 3)], [Co(NH3)4C03]Br,
p0 S S :))l(J 02)2]C1’ H=fptC1ol. [Co(NH3)4(N02)2](N03), [Co(NH3)4C03]N 03 ■ V2 HjO, 

[Co(NH3)5Cl]Se04, K 2[Pd(CN)4], K[Cu(CN)2], K4[Cr(CN)?] wurde die Absorptions- 
kurye fiir den sichtbaren u. ultraviolettcn Spektralbereich wiedergegeben. Konz.- 
Angaben fehlen aber meistens. Weiter wurde der EinfluB fremder Ionen auf die Lage 
der Absorptionsmaxima studiert. (Indian J. Physies Proc. Indian Ass. Cultiyat. Sci. 
9. 491—505. 1935.) W i n k l e r .

S. S. Bhatnagar, P. L. Kapur und N. R. Verma, Magnetoptische Rotation ton 
uranylsalzen. Im Rahmen einer systemat. Unters.-Reihe der magnetopt. Rotation

Spektrum organ. Verbb. ygl. S. 4417; Opt. Drehung ygl. S. 4413.
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von Ionen anorgan. Verbb. in verschiedenen Wertigkeitsstufen beginnen Vff. mit 
einigen Uranylsalzen. Die magnetopt. Rotationen von Uranylnitrat (I), -chlorid (II) 
u. -suljat (III) wurden nach der Methode yon B h a t n a g a r  u . K a p u r  (C. 1935. II. 2352) 
bestimmt. Die Molekularrotation (M) des Uranylions wurde subtraktiv aus den Werten 
der reinen Sake berechnet. Dic Werte fur Muo," sind stets negativ u. innerhalb eines 
groBen Konz.-Bereiches fiir jedes Salz nahezu konstant, femer annahemd gleich fiir 
I (8,0— 8,4) u. II (7,36—8,21). III zeigt eine hiervon abweichende Rotation (10,99 bis
11,99); event. Komplexbldg. Analyt. wurden I u. II bestimmt ais U 02-C12 bzw. 
U 02 ■ (N03)2, III dagegcn ais 2 U 02-S04-H2S0.,-5H20  in Ubereinstimmung mit der 
fiir III gegebenen Formulierung von W yp .o b o u f f  (1909). (J. Indian chem. Soc. 12. 
514— 18. 1935. Punjab, Lahore, Univ.) G . P. W o l f .

Jarl A. Wasastjema, Ober die infraroten Absorptionsmazima der Alkalihalogenide. 
Nach einer kurzeń Einleitung iiber die Theorie von B o r n  u. BRODY iiber die 
Eigenschwingungen in Alkalihalogenidgittcm behandelt der Vf. theoret. emeut die 
bei den AlkaJihalogeniden auftretenden Absorptionsmaxima. Im Gegensatz zu B o rn  
u. B r o d y  geht der Vf. von der Annahme aus, daB in einem Ionengitter nur die elektro- 
stat. Summcn iiber das ganze Gitter auszudehnen sind, wahrend die iibrigen Kriifte 
nur zwischen einem betrachteten łon u. dessen nachsten Nachbam auftreten. Die 
aus den abgeleiteten Formeln berechneten Eigenwellenlangen stehen in guter t)ber- 
einstimmung mit den experimentellen Daten. Berechnet wurden die Werte fiir die 
Fluoride, Chloride, Bromide u. Jodide von Na, K  u. Rb. (Soc. Sci. fenn., Comment. 
physic.-math. 8 . Nr. 19. 11 Seiten. 1936. [Orig.: dtsch.]) G o t t f r ie d .

W. Shockley, Quanteneleklrodynamik der Krystalle. Vf. gibt ein Verf. zur Lsg. 
des Problems der Wechselwrkg. zwischen gequantelter Strahlung u. einem Krystall 
an, das durch geeignete Wahl der Eigenfunktionen der Elektronen im Krystall ermóglicht 
wird. Man erhalt den glcichen Wert fiir dic DE. wie W il s o n  (C. 1936. I. 1572). (Buli. 
Amer. physic. Soc. 11. Nr. 1. 10. 4/2. 1936. Mass. Inst. of Technology.) H e n n e b e r g .

Douglas H. Ewing und Frederick Seitz, Ober die ęuantentheoretische Behandlung 
von Ionenkrystallen. Der bisher noch nicht untemommene Vers., ein „self-consistent 
field“ , wie es von H a r t r e e  fiir Atome angegeben wurde, fiir Ionenkrystalle zu be- 
stimmen, wird fiir LiF begonnen. Danach scheint es, ais ob die klass. Vorstellung 
einer vollstandigen Ionisation ziemlich abwcgig sei, da in der Umgebung des Li-Ions 
(nach der 2. Naherung) mindestens 40% der Ladung eines Elektrons verbleibcn. 
(Buli. Amer. physic. Soc. 11. Nr. 1. 10. 4/2. 1936. Rochester, Univ.) H e n n e b e r g .

Jarl A. Wasastjema, Einige theoretische Bercchnungen ton physikalischcn Eigen- 
echaften von gctcissen Krystallen. Im AnschluB an seine theoret. Unterss. iiber die 
zwischen Atomen u. Ionen vom Edelgastypus wirkenden Krafte berechnet der Vf. 
fiir die Alkalihalogenide verschiedene physikal. Konstanten, u. zwar die Gitterenergie 
bei 0° absol., die Nullpunktsenergie, die Gesamtenergie der Krystalle bei 0° absol. 
u. 18°, die Losungswarme bei 291° absol., die totale Hydratationswiirme, das Ionisations- 
potential der Alkalimetalle u. die Elektronenaffinitat der Halogene. In weiteren Kapiteln 
werden die Kompressibilitat, die Eigenschwingungen u. die dielektr. Konstanten theoret. 
behandelt. Im allgemeinen ist die t)bereinstimmung zwischen den berechneten u. den 
experimentell zuganglichen Werten gut. (Soc. Sci. fenn., Comment. physic.-math. 8. 
Nr. 21. 29 Seiten. 1936. [Orig.: engl.]) G o t t f r ie d .

Joseph Larmor, Obtrfldch ensch ich len von Krystallen. Spekulative Betrachtungen
iiber die Beschaffenheit u. die Struktur der Oberflaehenschichten von pyroelektr. 
erregbaren Krystallen. (Naturę, London 137. 575— 76. 4/4. 1936. Holywood, Nord-
Irland.) GOTTFRIED.

Jarl A. Wasastjema, Die zwischen Atomen und Ionen wirkenden Krafte und die
elastischen Eigenschaften ton Krystallen. Rein theoret. Abhandlung iiber das obige 
Tliema. (Soc. Sci. fenn., Comment. physic.-math. 8 . Nr. 20. 24 Seiten. 1936. [Orig. 
engl.]) Go t t f r ie d .

H. Schlechtweg, Ein Oberblick iiber die physikalisclien Grundlagen der Metali- 
plastizitat. Elastizitat u. Plastizitat eines Einkrystalles werden voni Standpunkt der 
klass. Physik behandelt. In yielen Fallen verhalt sich ein Einkrystall bei Beanspruchung 
bis zum Bruch nicht elast. Es kónnen vielmehr Translationen oder Zwillingsbldgg- 
auftreten, dereń GesetzmaBigkeiten besproehen werden. Die Erscheinung der \er- 
festigung u. ihre Beeinflussung durch Mischkrystallbldg. werden an Beispielen erlautert-

Krystall struktur vgl. S. 4408, 4419.
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Die Theorien, dic den Unterschied zwischen theoret. u. tatsachlicher Krystallgitter- 
festigkeit zu klaren yersuchen, werden gegenubergestellt. — Das piast. Yerh. der Viel- 
krystalle wird am Beispiel des a-Eisens ausfiihrlich aufgezeigt. (Techn. Mitt; Krupp 4. 
29—38. Marz 1936.) B a r n ic k .

Fred C. Rose, Die Anderung der adiabatischen elastischen Moduln ton Steinsalz 
mit der Temperatur zwischen 80 und 2700 absolut. Es wurden nach der piezoelektr. 
Methode von B a l a m u t h  dio adiabat. u. isothermalen Moduln u. Konstanten fiir die 
Richtungen [0 0 1] u. [0 1 1] von Steinsalz in dem Temperaturbereich yon 80— 270° 
absol. bestimmt. In Tabellen sind die gefundenen Konstanten in ihrer Abhangigkeit 
yon der Temp. zusammengestellt. (Physic. Rev. [2] 4 9 . 50—54. 1/1. 1936. Columbia- 
Univ.) G o t t f r ie d .

H. A. Klasens, W . G. Perdok und P. Terpstra, Die Krystallographie von 
Magnesiumsulfit. Die trigonalen Krystalle von MgS03- 6 H20  wurden goniometr. u. 
róntgenograph. untersucht; sie haben hemimorphen Habitus, zeigen einen starken 
piezoelektr. Effekt u. sind opt. einachsig u. negatiy. Brechungsindices fur Hg-Licht: 
to =  1,511 u. e — 1,464 (gelb) bzw. co =  1,524 u. e =  1,474 (blau). — Aus L a u e - u. 
Schwenkaufnahmen u. Prazisionsaufnahmen nach der Pulyermethode wurde ein hexa- 
gonaler Elementarkórper mit den Kanten a =  8,820 u. c =  9,041 A bestimmt. Das 
Gitter ist rhomboedr. u. gehórt zur Raumgruppe 034. Der hexagonale Elementar- 
kórper enthalt 3 Moll. (esperimentelle D. 1,725). — Zur Strukturbest. wird nach den 
bisherigen strukturellen Erfahrungen das Mol. in die Gruppe Mg-6 H20  u. das Radikal 
S03 aufgeteilt. Die Hemimorphie der Krystalle, die nur 1 Mol. im Elementarrhomboeder 
enthalten, u. die Werte der Brechungsindices werden ais Stiitze der Auffassung yon 
Za c h a r ia s e n  (C. 1 9 3 1 . II. 3435) angesehen, daB das S03-Radikal pyramidale Gestalt 
hat. Es werden die Grundziige einer Struktur angegeben, welche folgende beobachtete 
Tatsachen erkliirt: 1. Die Polaritiit der trigonalen Achse, 2. das Fehlen von Symmetrie- 
ebenen (infolge Rotation der Mg(H20 )6-0ktaeder), 3. die hohe Intensitat einiger Róntgen- 
reflese, z. B. (Il2 l), (2110), (1015) u. (4150). (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 5 4  ([4] 16)* 
728—32. 15/10. 1935. Groningen, Krystallograph. Inst. d. Univ.) Sk a l i k s .

G. F. Kossolapow und A. K. Trapesnikow, Rdntgenographische Bestimmung des 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Cadmiums. (Physik. J. Ser. A. J. exp. 
theoret. Physik [russ.: Fisitscheski Shurnal. Ser. A. Shurnal experimentalnoi i teo- 
retitscheskoi Fisiki] 5. 729— 43. 1935. Moskau, Róntgenlabor. — C. 1936- I*
960.) St a c k e l b e r g .

J. Garcia de la Cueva und J. Palacios, Graphische Methode zum Studium von 
Texluren mit dem Rontgengoniometer von Weissenberg. Anwendung auf Proben gewalzten 
Aluminium-s. WEISSENBERG-Aufnahmen werden durch stereograph. Projektionen 
ausgewertet. Auf Aufnahmen der Ebenen (1 1 1) u. (2 0 0) eines Al-Walzblechs wird 
die Methode angewendet. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 34. 165— 72. Febr. 1936. 
Madrid, Nationales Inst. fiir Physik u. Chemie, Abt. Róntgenstrahlen.) B a r n ic k .

de Donder, L’affinite. Ire partie. Red. nouv. par P. Van Rysselberghe. Institut Belge des
Rechcrches Radioscientifiąues. Vol. V. Paris: Gauthier-Viliars. (XV, 142 S.) 30 fr.

A 2. Elektrizitat. Magnetismus. Elektrochemie.
Norris E. Bradbury und Russell A. Nielsen, Absólutwerte der Elektroncnbeweglich- 

keit in Wasserstoff. Es wird eine neue Methode zur Messung von Elektronenbeweglieh- 
seiten in Gasen beschrieben, bei der zwei Metallnetze benutzt werden, dereń Maschen 
abweehselnd an den einen und den andem Pol einer Hochfreąuenzspannung gelegt- 
sind. Elektronen kónnen das erste Notz nur in einem Zeitpunkt passieren, wo das 
Potential aller Drahte gerade 0 ist u. yon dicsen Elektronen kónnen das 2. Netz wieder 
nur diejenigen passieren, die in einem Zeitpunkt ankommen, wo die Drahte des zweiten 
r tzes gerade alle das Potential 0 haben. Es ergibt sich so ein Maximum des Elek- 
tronenstromes auf dem hinter dem 2. Netz gelegenen Auffanger, wenn die Geschwindig- 
keit der Elektronen in Richtung des Feldes multipliziert mit der Zeit einer halben 
leriode gerade dem Abstand der beiden Gitter gleich ist. Nach dieser Methode wird 
die Wanderungsgeschwindigkeit W ais Funktion yon x/p (Feldstarke/Druck) fiir 
z/p-Werte von 0—20 festgelegt. Diese experimentelle Kurve laBt sich durch eine 
von Compton  abgeleitete Formel fiir die Wanderungsgeschwindigkeit nur darstellen, 
"enn ein Energieyerlust/StoB angenommen n td , der ein Vielfaches iiber dem Ge-
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schwindigkeitsyerlust des Elektrons bei rein elast. StoB liegt. (Physie. Rev. [2] 49.
388—93. 1/3. 1936. Califomia, Stanford Univ.) KOLLATH.

Alojzy Kotecki, Beitrag zur Frage der Charakteristiken des deklrischen Licht- 
bogens. Vf. fiihrt Sondenmessungen an Gleichstrombógen in Luft zwischen Elektroden 
aus Cu, Pe, Al u. C durch bei 1—20 Amp. Bogenstromstarke u. 1— 5 mm Elektroden- 
abstand. Mit Ausnahme des C—C-Bogens sind die Charakteristiken dieser Bogen, 
aufgetragen ais e =  / ( / l i ) ,  keine geraden Linien, sondern bei Annaherung an die 
Ordinatenachse immer steiler abfallendo Kurven, lassen sich also in dem untersuchten 
Bereieh nicht durch die AYRTONsche Gleichung darstellen. Die Spannung wiichst 
fast linear mit der Bogenlange. Die Ergebnisse werden mit sonstigem esperimentcllen 
u. theoret. Materiał, speziell im Hinblick auf den EinfluB des Elektrodenmaterials 
auf die Charakteristiken, ausfiihrlich verglichen. (Acta physie. polon. 4. 113— 22.
1935. Posen, Inst. f. Exper. Physik der Univ.) K o l l a t h .

D. Th. J. Ter Horst, Der zeitliche Verlauf der Feldstarke und Stromdichte in
Bogcnentladungcn mit Wechselstrcmi. Vf. nimint Spannung u. Strom an Wechselstrom- 
bógen (50 u. 250 Perioden) oscillograph. fiir eine Reihe yon Bogenliingen u. Strom- 
starken auf u. bestimmt femer die Stromverteilung uber den Querschnitt der Bogen- 
entladung. Effektiywerte der Bogenstromstarke zwischen 5 u. 20 Amp. bei 50 Perioden 
u. zwischen 2 u. 6 Amp. bei 250 Perioden, Bogenlange bei 50 Perioden zwischen 3 u. 
12, bei 250 zwischen 3 u. 15 mm. Aus den Oscillogrammen wird die V-Amp.-Charakte- 
ristik fiir eine Reihe von Bogenliingen im Phasenpunkt n/2 bereehnet u. graph. dar- 
gestellt: Ais Funktion der Stromstarke fallt die Spannung zuerst ab u. miindet dann 
in einen konstanten Endwert ein; ais Funktion der Bogenlange steigt die Spannung 
linear an ; die Feldstarke im Bogen geniigt der AYRTONschen Formel. Die Betrachtung 
der Feldstarke ais Funktion der Phase zeigt, daB man in jedem Augenblick von einer 
bestimmten Feldstarke in der Saule eines Wechselstrombogens sprechen kann; die 
Feldstarke ist eine period. Funktion der Phase. Der Mittelwert der Feldstarke im 
Wechselstrombogen ist gleich der Feldstarke im Gleichstrombogen, wenn die effektive 
Stromstarke des Wechselstrombogens der Gleichstrombogenstromstarke gleich ist. 
Vf. miBt dann yisuell den Durchmesser des yioletten Kerns des Lichtbogens ais 
Funktion der Phase bei yersehiedenen Stromstarken u. bestimmt damit die Strom
dichte u. die Energieproduktion/ccm u. Sek. ais Funktion der Phase. Bei 50 Perioden 
ist die Stromdichte u. die Energieproduktion zwischen n/i u. 3 tt/4 anniihernd kon
stant, bei 250 Perioden ergibt sich ein kraftiges Masimum der Energieproduktion bei 
n/4. (Physica 3. 131—40. 1936. Utrecht, Phys. Inst. der Uniy.) K o l l a t h .

W . T. Gray, Thermisches Gasgleichgewicht im Kohle-Gleichslrombogen■ Es werden 
die Rotationsenergien der CN-Bandęn spektroskop, bestimmt. Die der Energie- 
yerteilung entsprechende Bogentemp. fiir 7— 21 Amp. betragt 53004; 300° K . Die 
Selbstabsorption hat, wie besondere Yerss. zeigten, keinen EinfluB auf die relatiyen 
Intensitaten. Es wurden femer Temp.-Messungen in den iiuBeren Teilen des Bogcns 
naeh der Methode der Linienumkekr ausgefiiiirt u. die gefundenen Werte auf das 
Bogeninnere extrapoliert. Die so gewonnene mittlere Temp. des yioletten Bogenkems 
stcht in guter t)bereinstimmung mit der oben angegebenen Temp.-Best. (Buli. Amer. 
physie. Soc. 1 0 . Nr. 3. 7. 1935. Northwestern Univ.) K o l l a t h .

Marcel Pauthenier und Marguerite Moreau-Hanot, Behinderung der Korona- 
entladung durch im eleklrischen Feld suspendierte Teilchen. Kurzer Bericht iiber den 
experimentellen Teil der bereits C. 1 9 3 6 . I. 283 referierten Arbeit. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 1 9 9 . 1193—95. 1934.) K o l l a t h .

Marcel Pauthenier und Marguerite Moreau-Hanot, Untersuchung eines materielle 
Teilchen enthaltenden elektrischen Feldes. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird die Anderung der 
Potentialyerteilung in dem Feld zwischen einem Zylindermantel u. einem in der 
Zylinderachse ausgespannten Faden bei Anwesenheit von Staubteilchen untersucht 
u. die dabei resultierende Behinderung der Entladung bereehnet. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 1 9 9 . 189—90. 1934.) K o l l a t h .

F. H. Crawford und C. G. Smith, Die elektrodenlose Ringeniladung bei niedriger 
Freguenz. Vf. hat elektrodenlose Entladungen in yersehiedenen Gasen bei Drucken 
yon 10-4 mm Hg u. bei Freąuenzen yon 5400 u. 900 Hz hergestellt. Einige fiir die 
Konstruktion wichtige Daten werden angegeben. Unter gunstigen Bedingungen 
wurden Strome yon iiber 400 Amp. erhalten mit einem 10 kW-Generator in Hg-Camp 
von 10-4 mm. Die Anwendung dieser Entladung zur intensiyen Anregung von Molekuł-
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spektren u. zur Horst. von iiitoiisivon Stralilen positiver Ionen wird diskutiert. (Buli. 
Amer. physic. Soo. 1 0 . Nr. 3. 11—12. 1935. Univ. of Java.) K o l l a t h .

G. M. Kovalenko, Eleklrisclie Durchschlagsfestigke.it von Gasgemischen. Es wird 
die Durchschlagsspannung von Gasgemischen bei Zimmertemp. u. 1 at zwischen 
Kugelelektroden von 3 cm Durchmesser gemessen. N2-NH3-Gemisch: die Durch - 
schlagsspanmmg des N2 nimmt bei Zusatz von Ammoniak oder Ather ab, durchlauft 
ein Minimum bei etwa 30% NH3-Zusatz, urn dann stetig bis zur Durchschlagsspannung 
des reinen Ammoniaks anzusteigen; dieser Kurvenverlauf ergibt sich fiir samtliche 
untersuchten Elektrcdenabstande. Da die Durchschlagsspannungen von Ammoniak 
u. Ather hoher liegen ais die des N2, muB die Abnahme der Durchschlagsspannung 
durch chem. Prozesse bedingt sein, dereń Prodd. die Durchschlagsspannung lierab- 
setzen. Die Priifung ergab, daB die Durchschlagsspannung bei dem 1. Funken tat- 
sachlich etwa 14% hóher lag ais die bei den weiteren Funken gemessenen Durchschlags
spannungen, was auf den bei der Zers. des NH3 entstehenden Wasserstoff zuriick- 
gefiihrt wird. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. U. R. S. S. [N. S.] 1 9 3 6 . I. 15— 17. 
Moskau.) K o l l a t h .

W . Machler, Zur Druck- und Tempera tura bhangigkeil des Wiederrereinigungs- 
koeffizienten und der Ionisation durch Oammastrahlen in Luft wid Kohlensdure. Fur die 
theoret. Behandlung der Elcktrizitatsleitung in Gasen bei hoheren Drucken fehlten 
bisher experimentelle Bestst. des Wiedervereinigungskoeff., da die bisherigen Messungen 
iiber 5 at in Luft u. 3,13 at in C02 nicht hinausgingen. Vf. berichtet daher iiber die 
Ergebnisse der Messungen des Wiedervereinigungskoeff. nach der Abklingungsmethode, 
die sich bis zu 25 at erstreckten u. bei den Tempp. 18 u. 52° vorgenommen wurden. 
Bei den Abklingungskurven lagen die Ionenkonzz. yermóge des starken Ionisators 
(40 mg Ra) zwischen 800-103 u. 40-103 Ionen/ccm. Aus den Messungen geht hervor, 
daB das Prod. von Wiedervereinigungskoeff. u. Druck =  konstant in Luft fiir Druclce 
oberhalb 15 at weiter zu gelten scheint, in C02 dagegen sinkt der Wert des Prod. 
langsam, nachdem er bei 8 at ein Maximum erreicht. Der Wiedervereinigungskoeff. 
nimmt bei hóherer Temp. ab. In C02 hingegcn nimmt er bei Temperaturerhohung 
zu, aber die geringe Zunahme liegt fast im Fehlerbereich, so daB hier nur festgestellt 
werden kann, daB der TemperatureinfluB bei C02 schon von Drueken oberhalb 4 at 
sehr klein ist. Eine Abhangigkeit des Wiederyereinigungskoeff. von der Zeit nach 
SchluB der Ionisierung konnte nicht beobachtet werden, was wohl auf die homogene 
Vol.-Ionisation durch die y-Strahlung, die geringe Diffusion bei hohen Drucken, wie 
auf die yerhaltnismaBig starkę Alterung der Ionen (alter ais 0,2 Sek.) zuriickzufiihren 
ist. (Physik. Z. 37 . 211— 13. 15/3. 1936.'Halle a. d. S., Univ.) G. Sc h m id t .

R. Ledrus, Relative Sondenmessungen in der Sperrphase von Quecksilberdatnpf- 
gleićhriclitem. (Vgl. C. 1934. II. 2503.) Vf. fuhrt Sondenmessungen im Anodenarm 
eines Hg-Dampfgleichricliters durch, wobci der Sondenstrom iiber die ganze Phase 
direkt im Oscillogramm sichtbar gemacht wird u. bestimmt aus diesen Oscillogrammen 
den Verlauf der Sondencharakteristik fiir eine bestimmte Phase (48° nach Beginn 
der Sperrphase): die Charakteristik entspricht der fiir das gewóhnliche Plasma er- 
haltenen, so daB aus ihrem Verlauf die Elektronentemp. u. -Konz., sowie das Raum- 
potential berechnet werden kann. Es wird auf die Wichtigkeit der Sondenoscillo- 
gramme fiir die Kontrolle des Zustandes des Gleichrichters hingewiesen. (Buli. Acad. 
roy. Belgiąue, Cl. Sci. [5] 21. 1047— 61. 1935. Faeultó Polytechniąue de Mons.) K o l l . 
*  Francis W . Gray und James H. Cruickshank, Diamagnetisclie Strukturunter- 
suchung nach einem neuen Plan. Die Tatsache, daB die beiden zuverlassigen diamagnet. 
Wertereihen, die ąuantenmechan. Berechnungen des Diamagnetismus der freien Atome 
u. Ionen yon Pa u l in g  u. die klass. experimentellen Werte fiir organ. Molekule von 
Pa s c a l , nicht ubereinstimmen, fiihrt zu der Ansicht, daB die Unterss. der Abweichungen 
zwischen beiden Standards wertvolle Aufschlusse iiber die Struktur u. die chem. Bin- 
dungen in den Molekiilgruppen gestatten. Die Abweichungen sind systemat. Die Summę 
der theoret. magnet. Susceptibilitaten der Einzelatome der Substanz ist stets groBer 
ais die experimentelle Susceptibilitat. Eine chem. Bindung z-wischen Atomen ver- 
klemert den atomaren Diamagnetismus („bond depression"). Diese Depressionen 
durch Molekiilbindungen werden an einer Reihe von organ. Verbb. (Benzol, Naphthalin, 
>»., Alkohole, H20 2) meist aus den PASCALschen experimentellen Susceptibilitats- 
werten quantitativ hergeleitet. Aus diesen Depressionen werden Aussagen iiber die

*) Magnet. Unterss. an organ. Verbb. vgl. S* 4419i
X V in . 1. 284
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Strukturen der Molekule gewonnen oder zwischen der bisherigen Móglichkeit verschie- 
dener Strukturformeln klare Entseheidungen getroffen. Die theoret. Bedeutung der 
PASCALschen empir. Additionsregeln des Diamagnetismus wird nach der neuen Methode 
interpretiert. (Trans. Faraday Soc. 31. 1491— 1510. Nov. 1935. Univ. of Aberdeen, 
Chem. Department.) F a h l e n b r a c h .

L. Nśel, Der Einflu/3 der Ikermischen Veranderung des Molekularfddes auf die 
Curiekonstante. Das WEISSsche Molekularfeld, die Wechselwrkg. benachbarter magnet. 
Atome, ist durch die therm. Ausdehnung u. durch die Warmebewegung in zweierlei 
Weise abhangig von der Temp. Auf Grund dieser Armahme gelangt Vf. bei ferromagnet. 
Substanzen oberhalb des Curiepunktes durch Rechnung zum WEISSschen Gesetz: 
X(T — ©) =  C. Dabei bedeutet aber C nicht, wie bisher immer angenommen wurde, 
die zum magnet. Moment fiihrende CURIE-Konstante C0, sondern ist erst mit dieser 
durch die Beziehung: C =  C0 (1 -f- q 0 ) verbunden. Fiir Ni u. Co werden aus den 
cxperimentellcn Ergebnissen: o Q, C u. Ć0 bestimmt. Ein Vergleich mit den ąuanten- 
theoret. Werten der magnet. Elcktronenspinmomente fiihrt den Vf. zu der Behauptung, 
daB Ni u. Co bzw. 1 u. 2 nichtkompensierte Elektronenspins besitzen. Bei Fe ist eine 
exakte Kalkulation nicht moglich. Wahrscheinlich besitzt aber Fe 3 nicht kompen- 
sierte Spins. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 1038— 40. 23/3. 1936. StraBburg, 
Phys. Inst. der Univ.) F a h l e n b r a c h .

O. Veletzkaia, Die Anwendung der Arkadiewschen Methode der Eliminierung der 
Hautwirkung zur Untersuchung der dynamischen Magnełisierungskurten. Nach einer 
von A r k a d i e w  (vgl. C. 1933. I. 3293) stammenden Methode werden die Kurvcn der 
dynam, magnet. Permeabilitat bei Schall- u. Radiofreąuenzen in die beiden Bestand- 
teile, Wrkg. des Hauteffekts u. Wrkg. der magnet. Viscositat, analysiert. In der ersten 
Permeabilitatsstufe der HERMANNschen Ergebnisse (vgl. C. 1933- II. 2114) tritt die 
Viscositat ohne Hautwrkg. auf. Reine Hautwrkg. ohne Viscositat wurde bei den bisher 
untersuchten dynam. Kurven noch nirgends gefunden. Aufier den H er m  ANNschen 
Ergebnissen an Weicheisenblechen wurden die Kuryen WlLSONS (Proc. Inst. Radio 
Engin. 9 [1921]. 56) fiir Eisenblech analysiert. Ob die gefundene magnet. Viscositat 
reell oder scheinbar ist u. im letzteren Fali etwa einer groben Krystallstruktur zuzu- 
schreiben ist, soli durch weitere Unterss. geklart werden. Die Konstanten der magnet. 
Viscositat der HERMANNschen u. WlLSONSchen Vers.-Proben werden tabellar. zu- 
sammengestellt u. Sehliisse auf die Viseositatsbanden gezogen. (Z. Physik 99- 569—75. 
18/3. 1936. Moskau.) F a h l e n b r a c h .

A 3. T h e rm o d y n a m ik . T h erm och em ie .
Enno Wolthuis, Die tiefsten Temperaturen. Beschreibung der Grundlagen zur 

Erzielung tiefstcr Tempp. u. ihrer Messung. (J. chem. Educat. 13. 172—74. April
1936. Urbana, Illinois, Univ. of Illinois.) GOTTFRIED.

Marcos Pedrero, Beziehung zwischen kritischen Daten und der Atomanzahl im 
Molekiil. Es wird eine allgemeine Beziehung der Form /  (p, T, i) =  0 entwickelt, 
wobei p krit. Druek, T  krit. Temp. u. i die Anzahl der Atome im Molekuł bedeuten. 
Diese Beziehung wird an 79 Stoffen gepriift, dereń Atomanzahl im Molekiil zwischen
1 u. 26 liegt. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 34. 173—78. Febr. 1936. Parral, 
(Chile.) . B a r n ic k .

J. B. Austin, Eine. niitzliche integrierte Form der Gleichung fiir die Berechnung 
der Gleichgewichtsdnderung mit der Temperatur. Die allgemeine thermodynam. Gleichung 
dln f/dT  =  AH /lłT~, welche die Abhiingigkeit eines Gleichgewichtszustandes, der 
durch den Wert von /  eharakterisiert wird, von der Temp. wiedergibt, wird in eine 
fiir ein beschranktes Temp.-Gebiet giiltige Naherungsgleichung von der Form 
l n / '/ /  =  (A H'/R T ‘ ) ln (T'/T) ubergefuhrt (A / / '  ist der Warmeeffekt bei der Temp. T% 
die in vielen Fallen zur Inter- u. Extrapolation beąuemer ist ais die urspriingliche 
Gleichung. Die Nahrungsgleichung zeigt, daC die experimentellen Werte von /  in 
Abhangigkeit von T  auf doppeltem logarithm. Koordinatenpapier dargestellt, auf 
einer Geraden liegen. Wird bei dieser Darst. an Stelle von T eine „reduzierte" Temp. 
verwendet, d. h., wird die absol. Temp. durch eine passende Bezugstemp. dividiert —- 
bei der Lóslichkeit, z. B. den F. des Losungsm. — , so liegen die Werte fiir alle Sub
stanzen, die bei der betreffenden Rk. dieselbe Entropieanderung haben (fur das Beispiel 
der Lóslichkeit dieselbe Schmelzentropie) auf derselben Geraden. Die Naherungs
gleichung gilt fiir viele Falle auch dann, wenn A II fiir das betraclitete Temp.-Intervall 
eine lineare Funktion der Temp. ist. —- Fur die Anwendung der Naherungsgleichung
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werden einige Beispiele an Lóslichkeitsbeziehungen bei idealen Lsgg. gegeben u. zwar 
fiir den Fali einer vollkommenen Nichtmischbarkeit in fester Phase (Systeme: Anorthit- 
Diopsid, Diopsid-Albit, NaCl-Na2S04, NaF-NaCl, Eisen-ISisencarbid, Mg-Ni) u. Miscli- 
barkeit in fester Phase (Systeme: Anorthit-Albit, Al-Legierungen beim Eutektikum). 
Die Anwendung der Naherungsgleicliung auf den Dampfdruck fiihrt direkt zu don 
empir. Regeln von R am say  u . YoUNG u . von D u h r in g . (J. Amer. cliem. Soc. 57. 
2428—34. Dez. 1935. Keamy, New Yersey, United States Steel Corporation, Research 
Laboratory.) G e h le n .

A 4. K o llo id c h e m ie . C apillarchem ie.
Herbert L. Ellison und Fred Hazel, Einfluft ton Roinzcntration und Alter auf 

einige kolloide Eigcnschaftcn ton Eiśenchloridldsungen. Vff. untersuchen ultramkr. 
die Veranderungen in der Teilchenanzahl u. -groBe u. mit der Glaselektrode die des 
P h , die in 7io-mol-> Viocrm°l- u- Viooo-m°l- FeCl3-Lsgg. im Laufe von drei Wochen 
nach der Herst. vor sich gehen. In den Lsgg. bilden sieh spontan Keme, dereń ur- 
spriingliche Anzahl konz.-abhangig ist. Die Zahl der Teilchen nimmt mit der Zeit 
nicht gleichformig zu, sondern zunachst langsam u. dann sprunghaft, was Vff. darauf 
zuriickfuhren, daB die urspriinglich gebildeten Keme erst nach einiger Zeit die zur 
Entfaltung einer Keimwrkg. erforderliche GroBe erreichen. Diese Veranderung der 
Teilchcnzahl mit der Zeit ist auch in den aus diesen Lsgg. durch EingieBen in koehendes 
W. erhaltenen kolloiden Lsgg. zu beobachten. Mit fortschreitendcr Altemng sinkt 
die elektrophoret. Wanderungsgescliwindigkeit u. die H+-Konz. steigt an; die Zunahme 
der letzteren hangt fast linear von der Veriinderung der Teilchenzahl ab. (J. physicJ 
Chem. 39 . 829—35. 1935. Madison [Wisconsin], Univ. o f Wisconsin, Lab. of General 
Chemistry.) L e c k e .

Hans Mueller, Das cleklrokinetische Połenłial und die Stabilitat von Kolloiden. 
Nach Rechnungen von Ma r c h  (C. 1 9 2 8 . I . 1273) ist das elektrokinet. Potential 
lyophober Koli. zu klein, ais daB die beobachtete Stabilitat auf es allein zuruck- 
gefiihrt werden kónnte. Vf. nimmt an, daB die Stabilitat lyophober Koli. mit- 
bestimmt wird von der Existenz einer an die Teilchcnoberflache angehefteten HuUo 
aus W., das, durch die Elektrostriktion komprimiert, sich von dem freien W. der Lsg. 
unterscheidet, ahnlich wie bei lyophilen Koli. die Stabilitat mitbestimmt wircl durch 
eine Hulle yon gebundenem Hydratationswasser. Die Dieke dieser W.-Hiillen hangt 
von der Ladung ab u. verhindert im Verein mit ihr die unmittelbare Beriihrung der 
Teilchen, die unter dem EinfluB der B r o w n  schen Bewegung zu erwarten sein sollte. 
Vf. bereehnet die GróBenordnung der Kompression des angehefteten W. u. die der 
zur Ablósung erforderlichen Arbeit u. gelangt zu Werten, die die tatsachlich bcob- 
aclitete Stabilitat zu verstehen erlauben (Kompression ca. 20— 200 at; Arbeit ca. 
10erg/qcm). (J. physie. Chem. 3 9 . 743— 47. 1935. Cambridge [Massachusetts], Dep. 
of Physics, Massachusetts Inst. of Technology.) L e c k e .

Samuel Natelson und Aaron H. Pearl, Yorrichtung zur Bestimmung der Ober- 
flacJienspannung an kleinen Flitssigkeilsmengcn. Zur Messung der Oberflachenspannung 
von 0,1 ecm FI. u. weniger benutzten Vff. eine mit einem weiteren Teil verbundene 
Capillare, in dereń beiden kalibrierten Teilen die FI. sich befindet. Aus der Stellung, 
die die FI. bei senkrechter oder geneigter Lage (Capillare oben) einnimmt, oder dem 
Druck, der bei waagereehter Lage zur Gleichgewichtseinstellung erforderlich ist, laBt 
sich die Oberflachenspannung mit der Genauigkeit der iiblichen Capillarmethode be- 
rechnen, wofiir Vff. eine Reihe von Beispielen geben. Zur Theorie der Methode vgl. 
auch Mo u q u in  u . N a t e l s o n  (C. 1 9 3 3 . I . 3689). (J. Amer. chem. Soc. 57. 1520— 23. 
3/9. 1935. Brooklyn [N . Y .], Brooklyn Jewish Hospital, Pediatrie Research 
^ b . )  L e c k e .

P. H. Emmett, Die Anwendbarkeit ton Polanyi’s'PolerUialtheorie auf die tan der
II aals-Adsorption ton Gasen an Eisenkatalysatoren fur die NHr Synlhcse. Vf. zeigt 
die Anwendbarkeit der Potentialtheorie von PoLANYI (C. 1 9 2 1 . III. 1375) 
auf die Adsorption von N2 u. Ar bei — 183 u. — 195,8° an einem zur NH3- 
Synthese venvendbaren Mischkatalysator (Fe +  10,2% A120 3). Die Theorie ist auch 
auf dasjenige Druckgebiet anwendbar, in dem Capillarkondensation eintritt. Die fiir 
die beiden Tempp. gemessenen Adsorptionswerte liegen auf derselben Potentialkurve. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 2732—33. Dez. 1935. Washington, D. C., Bureau of Che- 
mistry and Soils U. S. Department- o f Agriculture Stephen Brunauer.) G e h l e n . '

284*
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B. Anorganisclie Cliemie.
Herbert N. Mc Coy, Die Trennung von Eurcypium von anderen sdtenen Erden. 

Zn-Staub oder amalgamiertcs Zn reduzieren Eu+++ zu Eu++; darauf griindet sich
1. ein qualitativer Nachweis fiir Eu in scltenen Erden durch dio Red.-Wrkg. auf Lack- 
mus, 2. die quantitativo Best. durch Einlaufenlassen in J2-Lsg. u. Riicktitration u.
з. eine rasche bequeme Abtrennungsmethode durch Fallen von unl. EuS04 mit MgS04,
die nach wenigen Wiederholungen zu rcinem Eu fiihrt. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1756. 
9/9. 1935. Los Angeles, 1226 Westcliester Płaco.) L e c k e .

J. F. Keggin und F. D. Miles, Słrukturen und Formeln von Preuftisch Blau und 
verwandten Verbindungen. Rontgenograph. untersucht wurden 1. Ferroalkaliferro- 
cyanide der Form Fe"R 2Fe"(CN)6, 2. Ferrialkaliferrocyanide Fe‘"RFe"(CN )0 (Preufi. 
Blau) u. 3. Ferriferricyanide F o"‘Fe"'(CN)„ (Berliner Griln). Siimtliche Verbb. krystalli- 
sieren kub. Die Kantenlange von (1) ist 5,1 A, in der Zellc ist */2 Mol. enthalten. Fe” 
besetzt die Wiirfelecken, das Alkaliatom die Wurfolmitte u. die 3 (CN)-Gru pen liegen 
auf den droi Kanten [1 0 0], [0 1 0], [0 0 1]. (2) bat dio Kantenlange 10,2 A mit 4 Moll. 
im Elementarbereich. Die Struktur ist der yon (1) sehr ahnlich. Geht man boi (1) 
von einer achtfach groBeren Zello mit a — 10,2 A aus, so werden beirn t)bergang von 
(1) nach (2) abwechselnd Fo”  durch Fe‘ "  ersetzt u. fernor fallen abwechselnd Alkali- 
atomo in den ldeinen Zellcn fort; dio Lage der (CN)-Gruppen bleibt unyerandort. (3) hat 
dio Kantenlange 5,1 A mit V2 Mol, in der Zoile. Beim t)bergang yon (1) zu (3) werden 
alle Fe" durch Fe'" ersetzt, wahrend gleichzoitig die Alkaliatome fortfallen. Dio gleiche 
Struktur wie (2) haben Ruthenium-Purpur Fe"'RRu"(CN )6 mit a =  10,4 A u. dio 
Cupriferricyanide der Form Cu"RFe’"(CN)0 mit o <  10,2 A. R ist in allen Fallen 
Na, K , NH4, Rb oder Cs. (Naturo, London 137. 577—78. 4/4. 1936. Ardeer, Ayrshiro, 
Imp. Chem. Ind., Research Labor.) G o t t f r i e d .

E. Montignie, Die Einwirkung von Mercurioxyd auf Kaliumdichromat. Vf. setzt 
zu je 20 ecm einer Lsg. von 49,033 g K2Cr20, in 1 1 W. steigende Mengen yon HgO
и. laBt das ganzo 5 Stdn. unter Riihren aufeinandor einwirken. Der Geh. an K2Cr20 7
u. HgO in der Lsg. wird sodami analyt. bestimmt. Aus der graph. Darst. dieser Resultato 
ist zu entnehmen: Bei einem HgO-Zusatz von weniger ais 0,005 Mol nimmt der Geh. 
der Lsg. an KjCtjO, sehr rasch ab. Es bildet sich ausschlicBlich HgCr04. Wird der 
Zusatz yon HgO iiber 0,005 Mol gesteigert u. bis zu 0,020 Mol erhoht, yerlangsamt 
sich die Abnahmo an K 2Cr20 , in der Lsg. wesentlich weniger schnell. Vf. fiihrt das 
darauf zuriick, daB nunmehr neben dem in wesentlich geringerer Menge sich bildenden 
HgCr04 in sekundarer Rk. durch Einw. yon HgO auf HgCr04 bas. Hg-II-Chromato 
entsteheu. LetztereRk. yerlauft yerhaltnismaBig rasch u. zwar um so schncller, je mchr 
HgO zugesetzt wird. Dabei yerschiebt sich die pro 1 Mol Cr03 gebundene Menge HgO 
zu immer groBeren Anteilen mit wachsendem Geh. an HgO. t)ber 0,020 Mol HgO 
fuhren iiberhaupt nieht mehr zu einer Verminderung dos K2Cr20 7-Geh. Der ontstehende 
Nd. stellt ein Gemisch yon bas. Chromaten u. uberschussigem HgO dar. (Buli. Soc. 
cli i ni. France [5] 3. 419—20. Marz 1936. Tourcoing.) E. HOFFMANN.

E. Montignie, Einige Reaktimien des Mercurioxydes. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. be- 
richtet iiber dio Umsetzungen einer Reihe yon Verbb. mit HgO in Ggw. yon W. u. bei 
Tempp. zwischen 10 u. 15°: 1. Die Cyanide reagieren leicht mit HgO: Mit KCN bildet 
sich das Hg-Oxycyanid. Dio Alkalirhodanido losen HgO sehr leicht unter Koinplex- 
bldg. auf. — Im Verlaufe yon 8— 10 Tagen setzt sich K4Fe(CN)6 yollstandig um nach 
folgender Gleichung:

2 K4Fe(CN)„ +  6 HgO +  7H „0  +  0 - ) -8  KOH +  2 Fe(OH)3 +  6 Hg(CN)2 
Aus K3Fe(CN)6 entstehen mit HgO "die gleichen Umsetzungsprodd. Die Rk. mit Nitro- 
prussidnatrium fiihrt uuter Entw. yon N2 u. NO schon nach 4—5 Tagen zu

3 Na2Fe(CN)5NO +  4 HgO +  3 H„0 -> 2 Fe(OH)3 +  Na4Fo(CN)0 +  NaN03 +
4 Hg(CN), +  NaOH +  NaCN +  NO +  N

2. Natriumhypopliosphit wird bei der gleichen Behandlungswcise schon nach eimgen 
Tagen zu Dinatriumphosphat umgesetzt. —  3. Natriumpersulfat roagiert nicht nut 
HgO unter den angewandten Bedingungen. Dagegen bildet sich aus Natriuuiperborat 
u. HgO leicht Tetraborat, Hg u. NaOH. —  4. In Ggw. yon W. reagieren bei Zimmer- 
temp. S u. Se nicht mit HgO, aus Te dagegen bildet sich im wesentlichen tellunge 
Saure neben etwas Tellursiiure u. Hg. WeiBer P wird teilweise zu Pliosphorsauic, 
teilweise bleibt er unyerandort, weil sich das entstehende Hg in feiner Scliicht auf ihm 
absetzt. Irgendein Hg-Phospliid bildet sich nicht. As wird zum groBten Teil zu arseniger
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Saure, zum kleineren Teil zu Arsensiiure. Der Rest des As iiberzieht sich ebenfalls 
mit H g ohne Bldg. eines Arsenides. Die Umsetzung mit Sb ist auBerordentlich un- 
yollkommen. Es entsteht nur wenig antimonige Saure. Die zuletzt aufgefiihrte Um
setzung wird auch durch Temp.-Erhóhung nicht wesentlicli beschleunigt. (Buli. Soc. 
chim. France [5] 3. 459— 60. Marz 1936. Tourcoing.) E. HOFFMANN.

E. Montignie, Eine Unlersuchung der Mercurichromale. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. 
untersucht bei den Tempp. von 10— 15° folgende 4 Systeme: 1. K 2CrOi-H2SOi-Hg: 
Das neutrale Chromat reagiert nicht mit Hg in der Kalte, das gleiche gilt fiir das Di- 
chromat. Dagegen bildet sich sofort bei den geringsten Zusatzen von H2SO,, zu der 
Lsg. von Dichromat rotes Hg-Chromat nehen bas. Mercurisulfat. — Wird H2S04 im 
tJberschufl yerwandt, dann bildet sich kein Chromat mehr, da dieses in H2S04 1. ist, 
dagegen fallen geringe Mengen von gelbem Mercurisulfat aus, die groBte Mengo bleibt 
ais Mercurisulfat in der Chromschwefelsaure in Lsg. — 2. K 2CrOt-II2SO^IlgO: Das 
neutrale Chromat reagiert nicht mit HgO. Wird so viel H2S04 zugesetzt, daB sich das 
Dichromat bilden kann, dann entstehen orange gefarbte, mehr oder weniger bas. Hg- 
Chromate (vgl. vorvorst. Ref.). Im UbersehuB yon verd. H2S04 entstehen noch weit- 
gehend Ndd. von orangem Chromat, das mehr oder weniger bas. Chromat enthśilt. 
Im UberscliuB von konz. H2S04 bildet sich dagegen nur gelbes HgSO.j ■ 2 HgO aus. Die 
untersuchten Systeme zeigen also weitgehende Analogie miteinander. — 3. Cr03- 
H^SO^-Hg: Wenn H2S04 fehlt, erfolgt erst nur eine feinyerteilte Suspension des Hg 
in der Lsg., nach u. nach bildet sich darni etwas Hg-Chromat, das Hg eingeschlossen 
enthalt. Mit yerd. H2SO., bilden sich orange Chromate, die etwas Sulfat enthalten. 
Mit konz. H2SO,j bildet sich ein tiefrot gefarbter Nd., der neben HgSO,, u. Hg ein Hg-Cr- 
Sulfat enthalt, dessen Zus. aber von Vf. nicht angegeben wird. — 4. CrOt-BtSOt-HgOs 
Ohne H2SOj bildet sich eine Lsg. von HgCr04. Mit wenig H 2S04 bilden sich wiederum 
Gemische yon Chromat u. bas. Hg-Sulfat. Mit iiberschussiger H2S04 entsteht nur 
HgS04. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 460— 62. Marz 1936. Tourcoing.) E . H o f f .

Giorgio Renato Levi, Ober das gelbe Kwpfer-I-Oxyd. Im AnschluB an die Ver- 
óffentlichung von S tr a tjm a n is  u . C ir u l is  (C. 1 9 3 5 . II. 3367) verweist Vf. auf seino 
hereits in Form eines kurzeń Sitzungsberiehtes im Jahre 1930 veróffentlichten Unterss. 
(vgl. G. Chim. ind. appl. 1 2  [1930]. 97): Die Fallung von Cu I-Salzen in der Kalte mit 
Alkalihydroxyd gibt CuOH, das in der Kalte u. in der Hitze in das entsprechendo 
Cu I-Oxyd sofort iibergeht. Je nach der KorngroBe andert das Cu20  seine Farbę von 
gelb nach rot. Dcch bestehen sow'ohl die kleinkórnigen gelben Praparate ais auch die 
groBerkomigen roten Prodd. der róntgenograpli. Unters. zufolge aus reinem Cu20. 
Samtliche k. u. w. zwischen 0 u. 700° erhaltenen Praparate zeigen nur das kub. Gitter 
des Cu20. Das Verh. der Cu I-Salze kann deshalb gegeniiber Alkalien dahin charak- 
terisiert werden, daB es ubereinstimmt mit dem der Ag-Salze, nicht aber mit dem der 
Cu II-Salze, da aus letzteren immer das Hydroxyd in der Kalte zu erhalten ist. —  Die 
in der Technik gelegcntlich anfallenden Cu I-Oxyde von braun-griinlicher Farbę stellen 
ein Gemisch von Cu I-Oxyd mit mehr oder weniger groBen Mengen Cu II-Oxyd dar. — 
Vf. hat dann noch mit Hilfe von Rontgenaufnahmen die Entwasserung von Cu(OH)2 
verfolgt. Die Entwasserung geht ohne irgendwelche Zwisehenstufen glatt zum CuÓ. 
(Z. anorg. allg. Chem. 226. 173— 74. 7/2. 1936. Mailand, Kgl. Univ., Inst. f. allgemeine 
u. physikal. Chemie.) E. HOFFMANN.

Robert M. Me Kinney und Willard H. Madson, Titan und seine gebmuchlicheren 
Verbindmigen. Nach einer kurzeń Einleitung iiber die Entdeckung u. das Vork. von 
Ti werden zunachst die verschiedenen Oxyde u. Oxydhydrate behandelt sowie die 
analyt. Best. yon Ti besprochcn. Es folgt weiter eine kurze Obersicht iiber die in der 
Industrie yerwendeten Titanvcrbb. mit ihren Anwendungsgebieten. (J. chem. 
Educat. 13 . 155—59. April 1936. Wilmington, Delaware, Krebs Pigment and Color 
Corporation.) GOTTFRIED.

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
Lester W . Strock, Zur Geochemie des Lithiums. Es werden zunachst eingehende 

Mitteilungen iiber eine yom Vf. ausgearbeitete besonders genaue opt. spektroskop. 
Methode fiir die Zi-Best. im Lichtbogen gemacht. Opt. Anordnung yon P r e u s z ,
C. 1 9 3 5 . II. 821. Die Li-Linie 6707,86 wurde benutzt, die im SpektrogTaphen der 
Dispersion 35,5 A/mm yon storenden benachbarten Linien ausreichend getrennt werden
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konnte. Perutz-Peromnia-Film war geniigend weit rotempfindlicli. Zur Aufstellung 
vón Eichkurven wurden a) Mischungen von Si02 mit Li2C03, b) Mischungen mit 7% 
Li20  enthaltendem Kunzit hergestcllt. Es wurde gefunden, daB in beiden Fallen die 
Intensitat der Linie 6707,86 auf das 5— 10-faehe yergroBert wurde, wenn den Mischungen 
50% NaCl zugefugt wurde. Im Laufe der Unterss. wurde spater gefunden, daB der 
Alkaligeh. der Gesteine bereits genugt, um den Nachweis von Li auf hoehste Empfind- 
liehkeit zu steigern. Dió Analysen in der vorliegenden Arbeit sind indessen allo mit 
Zusatz von 45% NaCl durchgefuhrt. Anstatt der Best. der absol. Intensitat der Linie, 
die yon vielen Faktoren abhangt, wurde ein Vergleieh der Intensitat von Li-6707,86 
mit der Intensitat der Linie Sr-6408,48 von zugesetztem SrO (5%) durchgefuhrt. Die 
Methode gestattet eine quantitative Best. der Li-Gehh. von 3,5% bis herunter zu
0,0001% Li20. Fiir die Aufnahmen dienten Li-freie Kohlen mit Bohrung. Fiir jede 
Analyse wurde der Mittelwert aus 4 Aufnalimen genommen. — Der EinfluB yerschiedener 
Grundstoffe auf die Nachweisempfindlichkeit des Li wurde untersucht. Es ergab sich, 
daB der EinfluB von CaC03 schwierig zu erfassen ist; die Best. von Li in Kalksteinen 
mit etwas freier Si02 ist daher reeht unsieher. Von diesen Kalksteinen abgesehen, 
fiir die nur untere Werte der Li-Gohh. ermittelt werden konnten, kann die Genauigkeit 
der Methode mit ± 3 %  angegeben werden, falls der Li-Geli. der zu analysierenden 
Mischung zwischen 0,001 u. 0,01% Li20  liegt. Fiir Probcn mit weniger ais 0,001% 
Li20  diirfte die Genauigkeit unter 20% liegon. Die auf die unyerdiinnte Mineral- 
u. Gesteinssubstanz bezogene, prakt. erzielte Genauigkeit (eingereehnet die Fehler 
durch Vorbereitung u. Verdiinnung) betragt ±10% - — Es wurden 190 Analysen durch
gefuhrt, davon 117 mit Eichstoff u. 45% NaCl, von denen 84 photometr. gemessen 
wurden. — Eine groBe Zahl von Gesteinsmischungen einzelner Gesteine u. Mineralien 
sind untersucht w'orden; die Ergebnisse werden in Tabellen mitgeteilt: Gabbro-Basalt- 
familie u. ihre nachsten Differentiate, Nephelinsyenit-Plionolithfamilie, Dioxit-Andesit- 
familie, Syenit-Trachitfamilie, Granit-Liparitfamilie, Zeolithe, Meteorite, sedimentare 
Gesteine (Ton- u. Eisenoxydsedimente, Sandsteine, Kalksteinc u. Meeressalze), Aschen 
von Pflanzen u. Steinkohlen u. yerschiedene andere Mineralien u. Gesteine. — Unter 
Berucksiehtigung der Haufigkeitsyerhaltnisse fiir die am Aufbau der Erdkruste be- 
teiligten Hauptgesteinstypen erhalt man aus den Analysenwerten fiir die G e s a m t -  
h e i t  d e r  E r u p t i y g e s t e i n e  einen mittleren Geh. von 0,014% Li20. Die 
Analysen zeigen, daB in den Graniten eine Anreieherung um den Faktor 100 gegen- 
iiber den Mg-reichen Gesteinen (01ivinfels u. Pyroxenit) yorliegt, eine Anreieherung 
um den Faktor 10 gegenuber den Gesteinen der Gabbrofamilie. Bei der gesonderten 
Unters. der einzelnen Mineralbestandteile wurde in zahlreiehen Fallen festgestellt, daB Li 
besonders in den dunkl en Mineralien angereiehert wird; mit fortselireitender Differen- 
tiation nimmt der Li-Geh. der dunklen Gemengteile sowohl in den nephelinsyenit. wie in 
den granit. Restlsgg. zu, doch steigt der Gesamt-Li-Geh. der Nephelinsyenite nicht 
in so starkem MaBe an wie jener der Granite. — Eine auffallende regelmiiBige Anderung 
des Li-Geh. des Gesamtgesteines mit fortselireitender Differentiation ist im allgemeinen 
nicht yorhanden, so daB eine Anreieherung des Li offenbar nicht parallel lauft mit der 
anderer einwertiger Elemente (z. B. Na). Die Unters. der auspraparierten Gemengeteile 
der Gesteine zeigt aber, daB der Li-Geh. der monoklinen Pyroxene u. Hornblenden 
im Laufe der Differentiationsreihen ansteigt, woraus geselilossen wird, daB das Li 
einen Bestandteil dieser Mineralien yertreten kann. Krystallehem. ist ein Ersatz von 
Mg durch Li unter Ausgleieh des Ladungshaushaltes durch gleichzeitigen Eintritt 
eines dreiwertigen Elementes moglich. Die hiernach erwartete Verschiebung des 
Li20 : MgO-Verha.ltnisses wird an yersehiedenen Reihen von Analysenwerten auf- 
gezeigt. — In den tonigen S e d i m e n t e n  ist das Li ziemlieh gleichmaBig yerteilt, 
u. das Li20 : MgO-Verhaltnis zeigt nur geringe Schwankungen. Auch bei der Um- 
bildung der Mineralkomponenten durch metamorphe Prozesse werden die bei den 
Eruptiygesteinen gefundenen GesetzmaBigkeiten im allgemeinen nicht beobaehtet. 
(Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. Math.-phj'sik. KI. Faehgr. IV [N. F.] 1. 171—204. 1930. 
Góttingen, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Uniy.) SKALIKS-

Oliver R. Grawe, Eis ais Ursache der Gesłeinsverwitłerung: eine Diskussion. Aus- 
gehend yon den Unterss. yon B r id GMAN iiber die yersehiedenen Modifikationen des 
JHises zeigt der Vf., daB der hoehste Druck, den Eis auszuiiben yermag, 2,045 at aut 
.2,54 qcm bei —22° betragt. Dieser nur unter den giinstigsten Laboratoriumsbedingungen 
erreichbare Druck kami in der Natur nicht erreicht werden. Es wird weiter ausgefuhrt, 
daB die auftretenden Drucke keine ausschlaggebende Rolle bei der Yerwitterung der
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Gesteine spielen kónnen. (J. Geology 4 4 . Part. I. 173—82. Febr./Marz 1936. Univ. 
von Missouri, School of Mines and Metallurgy.) GOTTFRIED.

F. A. Paneth und E. Gliickauf, Der Heliumgehalt der Stratosphure. Zur Fest- 
stellung der Miscliung der Stratosphare wird der He-Geli. direkt gemessen. Fiir die 
Verss. wurden unbemannte Regi3trierballons benutzt, die bis zu einer Hóhe von 21 km 
aufstiegen. Es gelingt, He aus einigen cciii Luft vor allen anderen Bestandteilen zu 
trennen. Aus den Ergebnissen geht hervor, daB bis zu einer Hóhe von 18 km noch 
nicht die Grenze erreicht ist, wo die Miscliung aufhórt u. die Diffusion wirksam wird. 
Bei einer Hóhe von 21 km jedoch ist der He-Geh. bereits merklich angewaehsen. (Naturę, 
London 1 36 . 717— 18. 2/11. 1935. London.) G. S c h m id t .

J. B. S. Haldane, Kohlensaure-gehalt der atmospharischen Luft. Mit Hilfe des 
HALDANEsehen App. fiir volumetr. Gasanalyse wurde systemat. der C02-Geh. der 
Luft bestimmt. Auf dem Lando schwankte der Geh. in Hóhen zwischen 4—70 FuB 
iiber dem Boden zwischen 21—44 Volumtcilen auf 100 000. Deutlich konnten taglich 
period. Schwankungen beobachtet werden, die auf Photosynthese zuriickgefiihrt 
werden. Luft direkt am Boden hatte im Mittel 5,4 Volumteile mehr C02 ais solche 
4‘A FuB iiber dem Boden. Luft aus einem Loch 3 cm unter der Erdoberflache ergab 
100 Volumteile C02. Luft an der Kiiste, die von dem Meer herkam, enthielt 37 Teile 
C02. (Naturę, London 1 3 7 . 575. 4/4. 1936. Cherwell, Oxford.) G o t t f r ie d .

Ida Noddack, Die Haufigkeiten der seltenen Erden in Meleoriten. In Fortsetzung 
der C. 1 9 3 0 . II. 2735 referierten Arbeit wurde untersucht, ob samtliche bekannten 
16 Erden in Meteoriten vorkommen, u. ihre Konzz. wurden móglichst genau bestimmt. 
Es gelang, samtliche 16 Erden in melireren Meteoritsteinen nachzuweisen u. die mitt- 
lcren Haufigkeiten der einzelnen Erden an Gemischen aus einer gróBeren Anzahl von 
Steinmeteoriten quantitativ zu bestimmen. Die Ergebnisse dieser Unterss. wurden 
in einer vorlaufigen Auswertung innerhalb einer Kurve der meteorit. Haufigkeiten 
der Elemente in der C. 193 4 . II. 3915 referierten Arbeit ohne Erlauterung bereit3 
wiedergegeben. Auch in Eisenmeteoriten liefien sich fast alle Erden nachweisen u. 
quantitativ bestimmen, doch betragt ihre Konz. hier nur einige Prozent der Konz. 
in Steinmeteoriten. — C h e  m. G e w i n n u n g  d e r  E r d e n  a u s  M e t e o r i t e n .  
Dio ersten Unterss. wurden an einzelnen Meteoriten vorgenommen. Da es aber vor allem 
auf die m i fc 1 1 e r e Haufigkeit der Erden in einer groBen Zahl von Meteoriten ankam, 
wurden die weiteren Unterss. aus Ersparnisgriinden an Gemischen ausgefiihrt. Die 
untersuchten Meteorite sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die Rinde der Meteoriten 
wurde in allen Fallen mechan. entfernt. Um die Haufigkeit in den Phasen Stein u. 
Eisen einzeln festzustellen, wurde das metali. Eisen aus den gepulverten Steinmeteoriten 
durch Absieben u. magnet. Auslesen fast vollstandig entfernt. — Wegen der geringen 
Konz. der Erden in den Meteoriten kann man zur quantitativen Gewinnung die sonst 
gebrauchlichen analyt.-praparativen Methoden nicht anwenden; man muB den Haupt- 
teil der Fremdsubstanzen durch Dest. oder aiiswiihlende Loslichkeit entfernen u. beim 
Fallen die Erden durch groBen tlbersehuB anderor Ndd. mitreiBen. Ais einzig brauch- 
bare, schwer lósl. Verb. samtlicher 16 Erden erwiesen sich dio Hydroxyde, dio gewóhnlich 
zusammen mit dem in groBem UberschuB vorhandenem Fe(OH)3 durch NH3 gefallt 
wurden. Dio Fiillung erfolgte in der Hitze u. filtriert wurde nach mindestens 1-tagigem 
Stehen. Zur Abtrennung des im Nd. vorhandenen etwa 10000-fachen tłberschuB an 
Fe yon den Erden erwies sich die Ausschiittelung des Fe'”  ais Chlorid aus salzsaurer 
Lsg. durch A. ais geeignet. Auch fiir die iibrigen in den Meteoriten enthaltenen Elemente 
wurden wirksame Abtrennungsverff. ausgearbeitct u. durch Blindverss. erprobt. Zur 
Priifung des gesamten Abscheidungsganges wurde schlieBlich ein Modellvers. in folgender 
Weise durchgefiihrt: aus erdenfreien Chemikalien wurde ein meteorsteinahnliches 
Gemisch hergestellt, diesem eine kiinstliche Erdenmischung in kleiner Menge zugefugt, 
u. dann wnirde versucht, die Erden durch einen kombinierten Arbeitsgang, der in den 
Grundzugen beschrieben wird, quantitativ wiederzugewinnen. Die quantitative Róntgen- 
analyse zeigt, daB in dem Endpraparat die Gesamtmenge der dem Modellvers. zu- 
gofiigtcn Erden vorhanden war. Bei dem AnreicherungsprozeB war also weder ein
V erlust, noch ein Einschleppen von Erden Yorgekommen. — R ó n t g e n s p e k t r o -  
s k o p .  B e s t .  d e r  m e t e o r i t .  E r d e n .  Den Analysenpraparaten wurden in 
ublicher Weise bekannte Mengen anderer Elemente zugesetzt, u. durch Vergleich der 
mi Róntgenspektrogramm erhaltenen Schwarzungen der Linien der zugesetztcn Elemente 
mit denen der gesuchten wurde die Konz. der gesuchten Elemente im Praparat bestimmt. 
Bei der prakt. Durchfuhrung der Analysen sind eine ganze Reihe von Faktoren zu
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beachten, die im einzelncn kurz behandelt werden (Vorbehandlung der Praparate, 
Spektralaufnahmen, Auswalil der Rontgenlinien [Tabelle], Photometrierung der Spek
tralaufnahmen u. Auswertung der Photogramme). Es zeigt sich, daB man die relativen 
Erdengehh. eines Praparates róntgenspektr. bestenfałls mit einem Fehler yon ± 4 %  
bestimmen kann, wenn man ein sehr ahnlich zusammengesetztes Praparat zum Vergleich 
heranzieht. Bei der Absolutbest. ist der Fehler in allen Fallen merklich gróBer. — Die 
E r g e b n i s s e  sind in TabeLlen u. Figuren zusammengestellt. Die Abweichungen 
der Resultate aus 2 yerschiedenen Serien (mit Gemischen von 8 bzw. 14 einzelnen Stein- 
meteoriten) von einander sind gering, man kann daher wohl yon einer bestiinmten 
Moteoritenhaufigkeit der Erden sprechen. Dio Summę der Erden in Steinmeteoriten 
betriigt 3,229 x  10-5 der M. u. 7,328 X 10“ ° der Zahl aller Atome. So u. Y  sind dio 
haufigsten Erden; ihre Massenhaufigkeiten sind anniihemd gloieh u. ihro Atomhaufig- 
keiten yerlialten sich zuoinander fast wie 2:1.  —  In der Reihe der Erden von La — Cp 
zeigen dio gemessenen meteorit. Haufigkeiten zum Teil erhebliche Abweichungen von 
den mittleren ird. Haufigkeiten. Nd ist in dieser Reihc bei weitem die haufigstc Erde 
u. nicht, wie man fiir die Erdoberflache annimmt, Ce. Die Haufigkeiten yon La u. Ce 
sind einander ahnlich; der Wert fiir Ce liegt um nur rund 10% hohcr ais der fiir La, 
dagegen um 30% nicdriger ais der fiir Nd. — Von den geradzahligen Erden ist Sm am 
seltensten (radioakt. Zerfall!). Eu ist inMeteoriten lange nicht so selten, wie es fiir das 
ird. Vork. bisher angegeben wurde; es bat etwa dieselbe Hiiufigkeit wie Tu. —  Die 
geradzahligen Elemente yon den Erden sind auch haufiger ais die benachbarten ungerad- 
zahligen, jedoch ist der Unterschied viel geringer ais bisher angenommen wurde. Jlit 
geringen Abweichungen ist das Verhaltnis (geradzahlige Erde): (benachbarter ungerad- 
zahliger Erde) ungefahr gleich 3: 1, nicht aber 7: 1 (GoLDSCHMIDT). In keinem der 
Erdpraparate wurde eine Spur des bisher unbekannten Elementes 61 gefunden. — 
Ein ganz anderes Bild zeigen dio Haufigkeiten der Isotopen. Die Massenzalilen 142 
u. 144 sind je 2-mal yertreten (bei Ce u. Nd bzw. bei Nd u. Sm), u. keine Masscnzahl 
zwischen 139 u. 176 fehlt. Die haufigsten Atomarten sind das La-Isotop mit der M. 139 
u. das Ce-Isotop mit der M. 140. Am seltensten sind die Sm-Isotopen 144 u. 150. Die 
ungeradzahligen Reinelemente Pr 141, Tb 159, Ho 165, Cp 175 u. selbst Eu 151 u. Tu 169 
bilden keine Minima der Haufigkeitskurve. Man kann also die Regel von HARKINS 
nicht auf die Isotopen ausdehnen. Auffallig sind Minima der Hiiufigkeit in der Gegend 
yon 150 u. 171. (Z. anorg. allg. Chem. 225. 337— 64. 29/12. 1935. Freiburg i. Br., Inst. 
f. physikal. Chemie.) Sk a l i k s .

D. Organische Chemie.
D ,. A llg em e in e  u n d  theoretische organische C hem ie.

Leonard Belchetz und Erie K. Rideal, Die Zersetzung von Propan und n-Butan 
an Kohlenstoffdrdhlen. Im Anschlufi an die Arbeit iiber die Zers. von CH.t an einer 
h. Kohlenstoffoberflache (vgl. C. 1935. II. 2354) untersuchen Vff. in dorselbon Weise 
die Zers. yon Propan u. n-Butan an erhitzten C-Drahten bei stromondem Gas u.
0,1 mm Druek. Dio bei der Zers. gebildeten Radikale werden durch die Einw. auf einen 
Te-Spiegel nachgewiesen, die gebildeten Olefine nach der Kondensierung durch fl. 
Luft mit Br. Beim Zerfall yon Propan entsteht bei einer Drahttemp. yon 1650° nur 
Propylen u. kein Radikal. Bei 1750° kann dio Bldg. von CH2 u. CH2=CH2, aber nicht 
Tom C2H6-Radikal nachgewiesen werden. Bei der Zers. yon n-Butan werden bei 1650° 
neben freien Radikalen Olefine gebildet, die zu etwa %  aus Propylen u. zu 1/3 aus 1,2- 
u. 2,3-Butylen bestehen. Bei 1750° ist Propylen u. Butadien aber kein Athylen nach- 
weisbar; das ebenfalls gebildete Radikal scheint Methylen zu sein, freies Athyl ist nicht 
nachweisbar. Propylen liefert bei hohen Tempp. dieselben Zers.-Prodd. wie Propan 
u. Butan. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse von SCHNEIDER u. FROLICH 
(C. 1932. I- 898) folgt, daB die Zers. yon Propylen in folgenden beiden Stufen vor 
sich geht: CH3CH =  CH2-> CH„ =  CH2 +  CH2; CH2 +  CH3CH =  CIł2->- CH3CH2- 
CH =  CH2. —  Es wird auf eine Unstimmigkeit in den Arbeiten yon RlCE, JOHNSTON 
u. E y e r in g  (C. 1932. II. 2809) u. yon R ic e  u. G la s e b r o o k  (C. 1935- I. 3777) hin- 
gewiesen u. im Hinblick auf letztere Arbeit wird es nicht fur unwahrscheinlich gehalten, 
daB alle bei der therm. Zers. von KW-stoffen in h. R-ohren gebildeten Methylradikalo 
in Wirkliehkeit nur sekundare Zers.-Prodd. des CH2 sind. —  Die Aktivierungsenergie 
fur die Zers. yon Propan an C betragt 94 200 cal, fiir die Zers. von n-Butan 93 200 cal. 
Der Zerfall erfolgt yermutlich in folgenden Stufen:
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Propan: CH3-CHS-CH3 CH3-CH==CHS - f  H2, CH8-CH=CHS ->• CHa= C H , +  CH,
Rnfnn- PTT PTT PTT PR ** £'1T3*CH=CH, CH2 -}- H3 Butan. CH3.CHj-CH3-CH3 <  q h 3.CHj-CH =CH j -f~ H,

CHa• C H =CH • CHa ------y  CHs.C H =C H a - f  CHS,
CH3• CH ,■ C H = C H j------ v  CH2= C H -C H = C H a +  H,

das aus 2,3-Butylen gcbildetc Propylen kann sich weiter in Athylen u. Methylen zer- 
setzcn, doch konnte das in den Experimenten der Vff. nicht nachgewiesen werden. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 2466— 69. Dez. 1935. Cambridge, England, Department o f 
Colloid Science.) Ge h l e n .

H. Mark und R. Raff, Die Kinelik der thermischen Polymerisation von Slyrol. 
Im AnschluB an friihere theoret. Betrachtungen iiber die Kinetik der Polymerisations- 
rkk. ( D o s t a ł  u . M a r k , C. 1935. II. 2622. 1936. I. 3076) untersuchen Vff. die Ge- 
schwindigkeit der therm. Polymerisation von reinem, fl. Styrol bei 60, 70, 80 u. 98,2° 
u. yon Styrol in Toluol bei 98,2°. Die Gesamtmenge des zu Yersehiedenen Zeiten ge- 
bildeten Polystyrols wird durch Unterbrechen der Polymerisation (Zusatz Yon Hydro
chinon) u. Abdestillieren des nieht polymerisierten Styrols im Vakuum bestimmt. 
Der PolymerisationsYcrlauf zeigt bei fl. Styrol wie auch in Lsg. eine Induktionsperiode, 
besonders bei tiefer Polymerisationstemp., dann einen linearen, spater rascheren Anstieg 
u. zuletzt einen Sattigungszustand, der aber nach der angewandten Versuchsmethode 
nicht mehr erfaBt werden konnte. Dic Auswertung der Versuchsergebnisso auf Grund 
der friiheren Formeln ergibt fiir dio Differenz der Aktivierungswarmen der Keim- 
hildungs- u. Wachstumsrk. Werte von 20 000— 40 000 cal/Moi. Nach der Kenntnis 
der bimolekularen Assoziationsrkk. wtirde man fiir die Keimbldg. aus zwei gesatt. 
Styrolmolekulen ca. 30 000 cal/Moi erwarten, fiir das Kettenwachstum (ZusammenstoB 
zwischen einem gesatt. Styrolmolekiil u. einem radikalartigen Kettenende) Werto 
zwischen 5 u. 15 000 cal/Moi. Daraus geben Vff. fiir dio Keimbildungsrk. eine Akti- 
vierungswarme von 30 000 cal, fur dio Wachstumsrk. dio GroBenordnung 8000 cal 
an. Wird die mittlere Kettenlange des bei 98,2° in Toluol erlialtenen Polystyrols auf 
Grund des STAUDINGERschen Viscositatsgesetzes zu rund 500 Styrolmolekulen an
genommen, so ergibt sich das Gesehwindigkeitsverhiiltnis der Keimbildungsrk. zur 
Wachstumsrk. zu 8-10"6. Das Verhaltnis der ster. Faktoren dieser beiden Rkk. wird 
fiir yóllig gestreckte Jlolekiilo zu 3,5-109, fiir verkiirztc Ketten zu 7,5-1011 bereehnet. 
(Z. physik. Chem. Abt. B. 31. 275—91. Jan. 1936. Wien, I. Chem. Lab. Univ.) K e r n .

Wemer Kuhn, Absólute Konfiguration der Milchsaure. (Mit Bemerkungen iiber 
Voramsetzungen und Annahmen bei der Berechnung der oplischen Drehung.) Die Best. 
der absol. Konfiguration der akt. l(-\-)-Milchsaure (III) legt auch die Konfigurationen 
einer groBen Reihe opt.-akt. Verbb. fest. Da die Drehungsrichtung von Verbb. des 
Typs I [falls R 3 >  Ru (—)-drehende sekundare Carbinole; II ist (— )-drehendes Methyl- 
(ilhylcarbinol] von der Natur Yon Rn u. R 3 (wenn auch nicht ganz) unabhiingig ist, 
'uurden die Eigg. der in I enthaltenen Substituenten durch ein sehematisiertes Modeli 
dargestellt. Wegen aller Einzelheiten muB auf das Original verwiescn werden. Auf 
dieser Grundlage wurdo die Berechnung des Drehungssinnes der Verbb. I  u. somit dio 
Best. der absol. Konfiguration durchgefuhrt: ygl. auch W. Kuhn u . K. B ein, C. 1934.
II. 553. 554. — Vf. nimmt fiir sein Modeli an, daB die Sehwerpunkte der Gruppen 
CH3) C, C2H5, OH u . H (beziffert ais Teile 1— 5) in etwa gleichem Abstand Y o m  Zentral- 
atom in den Ecken bzw. im Zentrum eines regularen Tetraeders liegen. Bei vorweg- 
nehmender Zuordnung von n  zu diesem Modeli sind die Formulierungen I—III gemśiB
IV zu lesen, d. h. vertikal stehende Substituenten liegen hinter, horizontal liegende 
stehen ior der Papierebene. Ubereinstimmung mit dem bchelfsmaBigen Vorschlag 
von E. F is c h e r , Ber. dtseh. chem. Ges. 2 4  [1891]. 2683. Teile 1— 3 werden (zu- 
nachst) durch isotrop mit ident. Freąuenz schwingende Resonatoren ersetzt. Dio 

RI CH3 COOH CH3 COOH
H O -C —H H O - Ć - H  HO—6 —H HO— I—H H - C -O H
I  R3 I I  ĆjH6 III  ÓH3 IV CSHS y  CE

OH-Gruppe wird sowohl ais isotroper wie niohtisotroper Resonator angesehen. Die von 
Vf. gefunc lene Rotationsdispersion des Methyleyclohexylcarbinols (C. 1935. H. 1687) 
stiitzt die gemaehte Annahme der Ubereinstimmung des Vorzeichens der betreffenden 
Absorptionsbande mit dem Vorzeichen der Gesamtdrehung im Sichtbaren. Somit
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bcdeutet Beat. der Beschaffenheit der OH-Absorptionsbando Best. der absol. Kon- 
figuration. — Das Obcrgreifen einer bei dor OH-Gruppe lokalisierten Schwingung 
opt. Freąuenz auf den Rest des Mol. wird durch die zwischen den einzelnen Substi- 
tuenten wirkenden Koppclungskrafte bestimmt; letztere werden ais Wrkg. der in einem 
Teil eines Mol. vorhandenen schwingenden clektr. Momente — Polarisierbarkeit —■ 
angesetzt. Das Obcrgreifen der OH-Absorptionsbandc auf 5 wird zuerst vernachlassigt, 
spater abgeschatzt. Eine eingehendere Begrundung der obigen Annahme wird fiir 3 
gegeben. Verschiedenhcit von R, u. R3 wird durch die Oscillatorenstarke zum Aus- 
druck gebracht. Das aus 1— 3 gebildete Teilsystem ist entartet; zwischen diesen Teilen 
findet eine besonders lebhafte Resonanz statt. Die zwischen den chem. gebundenen 
Atomen bestehende Koppelungskraft wird — ais Kopplung zum Zentralatom vielfach 
intcnsiyer ais die periphere Koppelung — mit einem sehr groBen Proportionalitats- 
faktor (bzw. einem kleinen „effektiven“  Abstand) versehen. Dadurch kann die peri- 
phere Kopplung fiir dio Berechnung einer ersten Naherung des zu erwartenden Schwin- 
gungsbildcs vemachlassigt werden. Nach dieser Beschreibung des Modells wird eine 
exakte Berechnung u. Lsg. der Resonanzwechsclwrkg. zwischen den Teilchen 1, 2 u. 3 
(ident. Eigenfreąuenz der Resonatoren) gegeben. Durch die erste Naherung konnen 
weiter die boi 4 lokalisierten Schwingungen mit dem Teilsystem 1—3 in Wechselwrkg. 
(keine Resonanzwrkg.!) gebracht u. opt. Aktivitat der OH-Banden erhalten werden; 
fiir die OH-Gruppe wird dabei ein isotroper bzw. ein nichtisotroper Rcsonator verschie- 
dener Schwingungsrichtung zugrunde gelegt. Die den C o f r  u. £3-Sehwingungen 
entspreehende Verachiebung der Teilchen 1—4 nach den rechtwinkligen Koordinaten 
x, y  u. z wird angegeben, das der Schwingung entspreehende opt. Drehvermogen wird 
berechnet. Auf explizite Angabe der entsprechenden Ausdriicke von Drehungsbcitragen 
weiter im UV liegender Absorptionsbanden wird verziclitet. Vorst. Bctrachtungen, 
zusammengefaBt in 3 Gleichungen fiir (<p) (<p) u. (<p) t3, zeigten folgende Ergebnisse:
Die Kopplung dor ais zunachst isotrop angesetzten OH-Gruppe mit dem Rost des Mol. 
gibt in der von Vf. verfolgten Naherung keine opt. Drehung. Die Gleichungen fiir 
(q>) Ci u. {<p) Ca zeigen aber in der betrachteten Naherung auftretende Drehungen, 
sobald man die Annahme der Isotropie der OH-Gruppe nicht macht. Wenn die in der 
OH-Gruppe auftretendo langwelligste Absorptionsbande in der M3-Richtung (senkrecht 
zur Kcrnyerbindungslinie OH u. in der Ebene, gegeben durch Kemverbindungslinie 
C—0  u. Winkelhalbierende der C—CH3 u. C—C,H5-Bindung) schwingt, so sagt die 
Beziehung fiir (<p) C3, daB die Drehung des Modells im Sichtbaren negativ sein wird. 
Fur die Schwingungen bzw. «2 dreht das Modeli im Sichtbaren nach rechts bzw. 
es tritt keine opt. Drehung auf. Somit ist von Vf. die Frage nach der Abschiitzung 
der Drehungsriehtung seines Modells zuriickgefiihrt auf die Frage nach der Schwingungs
richtung in der OH-Gruppe, in welcher mit groBter Wahrscheinlichkeit dio lang
welligste Absorptionsbande bestatigt wird. Vomahme dieser Abschiitzung erfolgt auf

nteils ster. u. opt. Bctrachtungen: die Gruppe C— O*' ist nicht gerade, sondern ge- 
winkelt, das Dipolmoment liegt in der durch C, O u. H gegebenen Ebene; die Drehbar-

TT

keit der Gruppe C— 0 ^  um die C—O-Linie ist nicht vollkommen, die Yorzugslage 
des am O gebundenen H befindet sich in der y-2-Ebcne des Modelles, die durch die ster. 
Beschaffenheit der Verb. bevorzugt ist; das elektrostat. Dipolmoment liegt in dieser 
Ebene in der Niihe des O schief zur C-O-Bindung; in der gleichen Ebene liegt dio Rich- 
tung groBter Polarisierbarkeit von CH3OH (gefolgert aus Lichtzerstreuung u. K e r r - 
Effekt). SchlicBlich zeigt Yf. durch Betrachtung der Beziehungen der Lage u. Inten
sitat nichtisotroper opt. Absorptionsbanden zum KERR-Effekt, daB die Richtung 
groBter Polarisierbarkeit einer Gruppe im allgemeinen iibereinstimmt mit der 
Schwingungsrichtung, in welcher die langwelligsten Absorptionsbanden betatigt werden. 
Daraus folgt die Bevorzugung der « 3-Richtung des Modelles ais Schwingungsrichtung 
der langwelligsten OH-Absorptionsbande vor der Mj-Richtung. Auf Grund vorst. 
Abschatzung auf der Basis der angestellten Betrachtungen ist nach der fiir (<p) f 3 cnt- 
wickelten Gleichung zu erwarten, daB das Modeli des Vf. im Sichtbaren eine Links- 
drehung ergibt. Damit ist die absol. Konfiguration der Verb. II, die Konfiguration 
weiterer Verbb. vom Typ I u. die absol. Konfiguration der Milchsaure festgelegt: das 
linksdrehende Melhylathylcarbinol besitzt die Formulierung IV ; der d (— )-Milchsaure 
kommt die Strukturformel V zu. — Die Frage weiterer Niiherungen (hoherer u. gróBerer) 
wird diskutiert; ein Vergleich der Ergebnisse zeigt, daB der Ersatz des ais Grundlage 
gewahlten Systems der C-Atome durch einen einzigen linearen Resonator hinsichthch
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des Vorzeichons der entsfcehonden opt. Aktivitiit keine Anderungon bringt; experi- 
nientell wie theoret. ist eine Unempfindlichkeit des Drchungsvorzeichens von der 
speziellen Natur der Substituenten Rl u. R3 vorhanden. — Folgende Fragen der ge- 
maehten Voraussetzungen werden ferner diskutiert: Vernachlassigung des am akt. 
C-Atom gebundenen H; Winkel u. Abstande; Koppelung. Bei Verallgemeinerungen, 
vor allem die Frage nach der linearen Anisotropie opt. Absorptionsbanden betreffend, 
wird auf folgende Fragen eingegangen: Entstehung linearer Schwingungen durch 
Koppelung isotroper Resonatoren (sowohl fur das klass., wie das wirki iche Mol ist 
eharakterist., daB die einzelnen zur Beobaehtung gelangenden Absorptionsbanden 
nicht auf isotropen, sondem durehaus anisotropen Schwingungen im Mol. beruhen); 
experimenteller Nachweis der Nichtisotropie der opt. Absorptionsbanden mehratomiger 
Moll. (isolierte Absorptionsbanden organ. Moll. miissen durch nichtisotrope Resona
toren beschrieben werden); Beziehungen der Lage u. Intensitat nichtisotroper opt. 
Absorptionsbanden zum KERR-Eeffekt. Dio Betrachtungen sind vom klass. Modeli 
der gekoppelten Resonatoren —  in den wesentlichen Punkten — auf die tatsachlichen, 
nach der Quantentheorie zu behandelnden Moll. iibertragbar. Aufspaltung der Ab
sorptionsbanden in solche mit parallel u. senkrecht zur Mol.-Achse sehwingcnde Streu- 
momente erfolgt gleichfalls im zweiatomigen Mol. Die Polarisierbarkeiten sind go- 
geben durch

e'1 f n i  __ e" f  „i
\n~m — v2 Z"" 4n2m Vai—V2

i
Auf Grund einer ąuantentheoret. Summenbeziehung (W. ICuHN, C. 1925. II. 

1655; W. Thomas, C. 1925. II. 1008) ist 2 f lti =  S fa i (fiir Quantenmol. u. klass. 
Modeli), iibertragbar auf Moll. mit beliebig vielen Atomen. Auf Grund dor Bezie
hungen fiir a.v u. as macht Vf. die Aussage, daB bei allen Moll., fiir die > a s ist u. dereń 
Absorptionsbanden im UV liegen, die vn i wegen Z  fu i =  £  f „ i  im Mittel ldeiner ais die 
v0i sein miissen, d. h. die dem Sichtbaren zunachst gelegenen Absorptionsbanden 
iiberwiegend in Richtung von (in Richtung der Mol.-Achse) erfolgen; boi anderen 
Moll. schwingen die entsprechenden Absorptionsbanden in Richtung der groBten 
Polarisierbarkeit des Mol. Vf. behandelt weiter die Bedeutung der Aussagen iiber 
die Nichtisotropie opt. Absorptionsbanden fiir die Berechnung der opt. Drehung im 
Hinbliek auf die Anzahl der Naherungen, bis zu welcher die Reohnungen durchzufiihren 
sind. Ergebnisse: ais GróBe erster Naherung (lineare Abhangigkeit von den Koppelungs- 
koeff.) ergibt sich die bei einem Mol. auftretende opt. Aktmtat, wenn wenigstens 
zwoi Absorptionsbanden ais von vomherein nicht isotrop angesehen werden; ais Funk
tion zweiter Ordnung bei Wechselwrkg. eines linearen Resonators mit mindestens 
zwei isotropen Resonatoren; ais GroBe dritter Naherung, wenn samtliche Absorptions
banden ais zunachst isotrop behandelt werden (mindestens vier isotrope Resonatoren). 
AbschlieBend wird die Bedeutung der Anschauungen des Vf. bei modellmaBigen Be- 
traehtungen behandelt. Zu Ansatzen von BORN (C. 1936. I. 4141) u. von BOYS 
(C. 1934. II. 3094) wird Stellung genommen. Aus den experimentellen Ergeb- 
nissen der Nichtisotropie der opt. Absorptionsbanden sowie der GrdBe des 
Anisotropieaktivitatsfaktors bei den fiir die opt. Drehung besonders wiehtigen 
schwachen Absorptionsbanden wird die Berechtigung der Annahme abgeleitet, 
daB die opt. Aktivitat nieht ein Effekt dritter, sondem ein Effekt erster oder 
zumindest zweiter Ordnung ist (der relatire Unterschied im Absorptionsvermogen 
fiir links- u. rechtszirkulares Lioht wurde in vielen Fallen zu etwa 10% gefunden); 
Vf. halt den auch bereits friiher eingeschlagenen Weg der Berechnung der opt. Drehung 
von Moll. durch Abschatzung, Best. der vorhandenen Anisotropie einzelner Absorptions
banden u. des durch Kopplung erfolgenden Obergreifens dieser Schwingungen auf 
Nachbarsubstituenten fiir berechtigt u. richtig. (Ż. physik. Chem. Abt. B. 31. 23 
bis 57. Dez. 1935. Karlsruhe, Techn. Hochschule, Physikal. Inst.) G. P. WOLF.

Shing Kong Hsii, Christopher K. Ingold und Ghristopher L. W ilson, Optische 
Aktivitdt bei laułomerer Umlagerung. V. Kinetischer Zusłand von ionischen Intermediar- 
produkUn bei der Prolotropie. (IV. vgl. C. 1935. I. 1523.) Besitzt in einem tautomeren 
System die tautomere Form A ein einziges Asymmetriezentrum, u. zwar an dem Punkt, 
an dem das bewegliche Atom sitzt, u. tritt in der zugehorigen tautomeren Form B  
an dieser Stelle eine Doppelbindung auf, so daB wahrend der Umlagerung von A in B 
die Asymmetrie verloren geht, so liefert opt.-akt. A  inakt. B. Vff. untersuchen, ob 
der Verlust der opt. Aktivitat entweder ganz oder teilweise in irgendeinem intermediaren
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Zustand des sich umlagemden Systems eintreten kann. Durch Methoden, die nicht 
yon der opt. Aktiyitat abhiingig sind, kann dio Gesehwindigkeit der Umlagerungen 
A -y  B  u. B -y  A  bestimmt werden. Diese Geschwindigkeitskonstanten bestimmen 
dio Gesehwindigkeit, mit der das System, ausgehend von A, einen vollstandigen Cyclus 
iiber B  mit anschlieCender Riickkehr zu A  durchmachen kann. Tritt nun bei der Um
wandlung A -y  B  kein Yerlust an opt. Aktiyitat in irgendeinem intermediaren Zustand 
des Systems ein, so wird A  nur durch fortschreitende Verdiinnung der urspriinglichen 
Substanz mit aus B  regeneriertem Materiał racemisiert; in diesem Falle wird die Race- 
misierungsgeschwindigkeit gleich der Gesehwindigkeit sein, mit der das System den 
Cyclus iiber B  durchlauft. Kann andererseits ein Verlust an opt. Aktivitiit in irgend
einem intermediaren Zustand Z eintreten, so kommt auch der kiirzero Cyclus iiber Z 
ais Racemisierungsweg in Betracht; in diesem Falle wird im allgemeinen die Racemi- 
sicrung schneller yerlaufen, ais der Gesehwindigkeit entspricht, mit der das System 
den Cyclus iiber B  durchlauft. Wieviel schneller hangt davon ab, in welchem Ver- 
haltnis die Umwandlungen Z -y  A  u. Z -y  B  stattfinden. Herrscht erstero Umwandlung 
yor, so wird die Racemisierungsgeschwindigkeit yon A stark gesteigert, wahrend da- 
gegen beim Vorherrschen der zweiten Umwandlung der Weg iiber Z die Racemisation 
yon A  nur wenig beschleunigt u. so die beobachtete Racemisierungsgeschwindigkeit 
yon A  nur wenig groBer wird, ais die aus den niehtopt. Daten berechnete. Andererseits 
kónnen die Messungen auch so durchgefuhrt werden, daB nicht die Racemisierung 
yon A , sondom die Mutarotation des ganzen Systems A +  B  gemessen wird. Tritt 
kein Yerlust an opt. Aktiyitat ein in irgendeinem intermediaren Zustand des Systems, 
in dem die Wahrscheinlichkeit besteht, daB das System, ohne erst B  zu bilden, zu 
seiner Ausgangsbedingung zuriickkehrt, so wird die Mutarotationsgeschwindigkeit 
gleich der Gesehwindigkeit der auf niehtopt. Wego gemessenen Rk. A - y  B  sein. Tritt 
dagegen Yerlust der opt. Aktiyitat in einem intermediaren Zustand Z ein, so wird 
dio Mutarotationsgeschwindigkeit gleich der Gesehwindigkeit sein, mit der der Zustand Z 
aus urspriinglichen Molekiilen von A  gebildet wird. Da im allgemeinen nur ein Teil 
des Materials, das den Zustand Z erreicht, weiter in B iibergeht, so muB die Bildungs- 
gesehwindigkeit von Z aus ursprunglichem A groBer sein ais die yon B  aus urspriinglicbcm
A. Daraus folgt, daB in diesem Falle die Mutarotationsgeschwindigkeit gróBer sein 
wird, ais die auf niehtopt. Wege gemessene Gesehwindigkeit der Umwandlung A -y  B. 
Wieyiel gróBer hangt wiederum davon ab, in welchem Verhaltnis die Umwandlungen 
Z -y  A  u. Z -y  B  stattfinden. —  Untersucht wurden die Methylenazomethinsysteme 
A 1 =%= Bv A 2 B2 u . A 3 *=p B3, u . zwar wurden die Racemisierungsgeschwindigkeiten 
yon Ax u. A 2 u. die Mutarotationsgeschwindigkeit des Systems A3 +  B3 gemessen. 
In allen 3 FaUen stimmen die beobachteten Geschwindigkeiten mit den aus den nicht- 
opt. Daten berećhneten iiberein, woraus mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit 
zu schlieBen ist, daB in dem untersuchten tautomeren System ein Verlust an opt. 
Aktiyitat in irgendeinem intermediar gebildeten Zustand nicht móglich ist. Aus den 
Verss. kann bzgl. des Mechanismus der tautomeren Umlagerung gefolgert werden, 
daB in dem untersuchten System dio Ionisationsprodd. wahrend der Umwandlung 
niemals kinet. frei werden, da sonst die Asymmetrie zerstort werden wiirde, sowie 
femerhin, daB die Theorie yon L o w r y  (C. 1928. I. 31) fur gewisse Systeme richtig 
ist, wahrend fiir diese Systeme die bimolekulare Hypothese von ING0LD, SHOPPEE 
u. T h o r p e  (J. chem. Soc. London 1926. 1477) nicht giiltig ist; denn wenn die Ioni- 
sationsprodd. wahrend der ganzen Umwandlung gebunden bleiben, muB die Wieder- 
einfuhrung des Protons beendet sein, bevor die Abspaltung yollstandig ist. Werden 
die prototropen Systemo in einer Reihe nach abnehmender Aciditat, d. h. nach ab- 
nehmender relatiyer Stabilitat im Anion, angeordnet (z. B. ausgehend yon Carbon- 
sauren u. Thiosauren iiber einfacho Ketone, wie Aceton, zu ungesatt. KW-stoffen u.
Azomethinen): [H] • O • C : O ......... [H] • 0  • C : C ........... [H] • C • C : C, so besitzen die
Anionen der ersten Glieder dieser Reihe kinet. Unabhangigkeit, u. PEDERSEN (C. 1934.
II. 1579) hat gezeigt, daB dies auch fiir die Reihe der einfachen Ketone gilt; d. h. also, 

ą .C^H.CKp) . C jr 5.  r . v  Cell^CKp) g
A ‘ C H ,> CM iN,L<-C aH6 ^
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daB in diesem Bereich die Prototropie nach einem bimolokularen Mechanismus yerlauft. 
Am Ende dieser Reilie erlangt das Anion aber keine kinet. Freiheit, wie dies an den 
Azometliinen gezeigt wurde; dieses ist der Bereich, in dem der trimolekulare Mechanis
mus yon L o w r y  gilt. Das Probierni der genauen Abgrenzung dieser beiden Bereiche 
bleibt noch offen.

V e r s u c h e .  d,l-Benzhydryliden-a.-phenyldlhylamin, C21H19N, aus Benzophenon- 
diclilorid u. a-Phenylatliylamin nach der Methode von I n g o l d  u. WILSON (C. 1934.
I. 3190); aus Leichtpetroleum, F. 52— 53°; Hydrolyse mit 20%ig. HCl lieferte Benzo- 
phenon u. a-Phenylathylamin. — d-Benzhydryliden-a-phenylathylamin, aus l-a-Phenyl- 
athylamin; yiscose PI., Kp .3 182°; Hydrolyse mit 20%ig. HCl lieferte starker akt. 
a-Phenylathylamin, ais zur Kondensation yerwendet worden war. — p-Phenylbenzo- 
phenon, durch Kondensation von Benzoylchlorid mit Benzophenon in CS2 in Ggw. 
von A1C1.,; Kp.V6S 413°, aus A., P. 102°. Oxim, aus A., P. 186— 187°. —  d,l-p-Phenyl- 
benzhydrylamin, durch Red. von p-Phenylbenzophenonoxim mit 2,5°/0ig. Na-Amalgam 
in A. unter gelegentlichem Zusatz von Essigsaure; aus trookenem A. Nadeln, P. 77°; 
lost sich in konz. H2S04 mit intensiv yioletter Farbę. — d,l-Benzyliden-p-phenylbenz- 
hydrylamin, C26H21N, aus vorigem beim Erhitzen mit Benzaldehyd auf 100° (5 Min.); 
aus A. u. dann Leichtpetroleum kleine Prismen, F. 133— 134°. —  p-Phenylbenz- 
hydrylidcribenzylamin, C2(!H21N, dureh Erhitzen von p-Phenylbenzophenondichlorid 
(aus dem Keton durch Erhitzen mit PC15 auf 170— 180°; Kp.j 188—195°) mit frisch 
destilliertem Benzylamin auf 100° (5 Min.); aus Leichtpetroleum lange Nadeln, F. 90 
bis 91°; Hydrolyse mit 2-n. HCl gab p-Phenylbenzophenon u. Benzylamin. Verss. 
zur Darst. der Verb. aus p-Phenylbenzophenon u. Benzylamin dureh Erhitzen auf 
150° fiihrten selbst in Ggw. von wassorfreiem ZnCl, oder geschmolzenem Na-Aeetat 
nicht zum Ziel. — d-p-Plienylbenzhydrylamin, aus der inakt. Base mit d-Weinsaure 
(Verss. mit anderen Sauren gaben schlechtere Resultate); aus trookenem A. glanzende 
Blattchen, F. 78°, [<x] d20 =  +22° (A.), +16,5° (l,4-Dioxan). —  d-Benzyliden-p-phenyl- 
benzhydrylamin, C20jB21N, aus vorigem analog der d,l-Yerb.; aus Leichtpetroleum 
Nadeln, F. 133°, [a]j)20 =  +3,0° (Dioxan). — Acełophe7wn-2,4-dinitrophenylhydrazcm, 
aus A. orange Nadeln, F. 237—237,5°, aua Xylol earmoisinroto Prismen. —  Benzo- 
phenon-2,4-dinilrophenylhydrazon, aus A. braunlichroto Platten, F. 237,5— 238°, aus 
Xylol mikroskop, orange Krystalle. —  p-Phenylbenzophenon-2,4-di?iitrophenylhydrazon, 
ą 5Hls0 4N,„ mikroskop, orange Prismen, F. 217—217,5°. — Benzaldehyd-2,4-dinitro- 
phenylhydrazon, kleine orange Kjrystalle, F. 237—238°. Ferner wurden die F.-Diagramme 
von Mischungen der 2,4-Dinitrophenylhydrazone von Acetophenon u. Benzophenon 
bzw. von p-Phenylbenzophenon u. Benzaldehyd aufgenommen u. mit ihrer Hilfe die 
bei der Isomerisation von d,l-Be.nzhydryUden-a.-phenyltithylamin bzw. von d,l-p-Phenyl- 
bmzhydrylidenbenzylamin entstehenden Prodd. nach Behandlung mit einer Lsg. yon
2,4-Dinitrophenylhydrazin in alkoh. H2S04 analysiert. Bzgl. experimenteller Einzel- 
heiten dieser Isomerisationen, sowio der Raeomisation von d-Benzhydryliden-ct-phenyl- 
(ilhylamin u. der Mutarotation von d-Benzyliden-p-phenylbenzhydrylamin muB auf das 
Original yerwiesen werden. (J. chem. Soe. London 1935. 1778—85. Dez. London, 
Univ. College.) Co r t e .

C. R. Bury, Auxochrome und Besonanz. Nach B a e y e r  (C. 1907. II- 984) 
beruht dio Farbę der Triphenylmethanfarbstoffe auf der Oscillation eines Atoms im 
Mol., so sollten z. B. in D o b n e r s  Violett die beiden Formen I u. II im oscillierenden 
Gleichgewicbt sein. Nach Yf. ist die Oscillation nach III ein strukturelles Gleichgewicht, 
welches auf der Bewegung yon Elektronen beruht; die starkę Lichtabsorption ist auf 
die innige Assoziation von Chromophor u. Resonanz zuruokzufiihren. Vermittels dieser 
ifypothese, die auch fur andere Farbstofftypen gultig sein soli, wird zunachst eine 
Erklarung der Funktion der Auxochrome gegeben: Ermóglichung der Resonanz. Das 
farblose Fuchsonimin (mit gleichem Chromophor wie D oBNEP.s Violett) wird dureh 
Einfuhrung einer p-standigen NH2-Gruppe zur Resonanz befahigt: Auftreten der Farbę. 
Analoge Erklarung der Farbę der Oxylripkenylmethane, z. B. Resonanz des Benzaurin- 
anions nach IY. Zuriickfuhrung der Farbę des Phenolphthaleins in alkal. Lsg. auf ein 
zweibas. łon. Annahme einer gleichen Resonanz fur die Diphenylmeihanfarbstoffe, wie 
Indamine., Indophenole u. Auraminę, ferner in Farbstoffen der Acridine, Pyronine, 
Azine, Ozazine u. Thiazine. Das gefarbte Kation yon Acridinorange yerdankt z. B. 
seine Farbo einer Resonanz nach V. Eine yerwandte Art des Itcsonanztyps liegt 
nach VI in den Cyaninen vor. Erklarung der Farbę der Azofarbstoffe durch die Resonanz 
des Kations yon Aminobenzol u. des Anions yon Oxyazobenzol (YH, YIII). Yer-



4418 D,. ALLGEMEINE U. THEORETISCHE ORGANISCHE CHEMIE. 1936. I.

C.H,
Cl—N H ,= < = > C - <  —NHi <md H>N

»

N H .-C l

(cn.),N

C.H.i—+N

VII C.H,—N+H=N

(c h ,)n + n H N(CH,),

yY CtH „—N ^  ^ = C - ^ ~ 5 n +— C.Hu

NH: -<----- >- C.Hi—NH—N=

XI

■0+c t ’5 c = ^ o
H XV

I I - 0 - C < X  p  
CH,

8chiedcnc Resonanzmoglichkeiten bei Beizenfarbstoffen, z. B. fiir den einfachcn Ver- 
treter ot.-Nitroso-f!-naphthol ais neutrales Mol. IX, łon X u. Koordinationsverb. XI. 
Ahnlichc Gruppierungen — zur Resonanz befahigt — sind XII, XIII u. XIV. Nitro- 
farbstoffe enthalten die Gruppierung XII, wahrend den Oxyanthrachinonen u. Flaronen 
die Formulierung XIII zukommen soli. Alizaringelb ais einfachstem Kupenfarbstoff 
wird gleichfalls die Gruppierung XIII zugesehrieben, wahrend Kupenfarbstoffe, die 
Seitenkettenderiw. von Anlhrachinon sind, sowie Indanthren die Struktur XIV zu- 
kommt. Ais benzoid-chinoider Resonanztyp wird das Dhmthyl-pyroniumion (XV) an- 
gefuhrt. Analoge Gruppierung der Fłavone. —  GroCere Rcsonanzmógliehkeiten im 
festen Zustand ais in Lsg.; Rosohaure in neutraler Lsg.: farblos; fest: intensiy gefarbt. 
Vf. halt diese Arten der Resonanz zur Erklarung der Wrkg. der Auxochrome fiir die 
Mehrzahl der Farbstoffe fur ausreiehend. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2115— 17. Nov. 
1935. Wales, Univ. Coli.) G. P. W o l f .

Maurice Bayen, Dispersionsmessungm im Ulłraviolełten. Mit einem nicht genauer 
beschriobenen Spicgelspektrographen in Verb. mit einem Hohlprisma mit planparallelen 
Quarzfenstern maC Vf. den Brechungsindex fur Heptan, Heptylen u. Heplin. Ais 
Lichtąuclle diente der kondensicrte Funke zwischen Cu- u. Cd-Elektroden bzw. zwischen 
einer Cu- u. einer Cd-Elektrode u. einer Hg-Oberflache. Die Eichung wurde mit sicht- 
barem Licht u. mit Fil. durchgefuhrt, dereń Brechungsindex bekannt w’ar. Obwohl 
die Anordnung des Vf. an sich die Erreichung der 5. Dezimale zugelassen hatte, war 
die absol. MeBgenauigkeit durch die m it einem Teralteten ABBEschen Refraktometer 
nur auf 4 Dezimalen bestimmten Brechungsindices der Eichfll. vermindcrt. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 202. 207— 09. 20/1. 1936.) W i n k l e r .

G. B. Bonino, R. Manzoni Ansidei und G. Lemetre, Ramawspektrum ton 
Dihydro- und Telrahydroalkylpyridinen. Es wurden die Ramanspektren aufgenommen 
fiir 2,4,6-Trimethyl-l,4-dihydropyridin, 2,4,6-Trimethyl-l,4-dihydropyńdindicarbonsaure-
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diathylesler u. 2-Melhyl-l,4,5,6-tetrahydropyridin. Aus der n. Lage der fiir die C=C- 
Bindung eharaktcrist. Ramanlinie wird gefolgert, daB ein starker Konjugationseffekt 
zwischen einer Doppelbindung u. dem N nicht yorhanden sein kann, da sonst die Linie 
stark verschoben erscheinen muBte. (Ric. sci. Progr. tecn. Econ. naz. [2] 7. I. 
132—34. Febr. 1936. 'Bologna, Inst. f. physikal. Chemie, Univ.) G o t t f r ie d .

L. 0. Brockway, J. Y. Beach und Linus Pauling, Eleklronenbeugungsuntcr- 
suchung von Phosgen, den 6 Chłorathylcncn, Thiophosgen, a-Methylhydroxylamin und 
Nilromeihan. Die Anordnung der Atome der im Titel angegebenen Molekule wurde 
auf Grund yon Elektronenbeugungsaufnahmen bestimmt unter Anwendung der 
„Radial-Verteilungsmethode“  u. der n. visuellen Methode. In Phosgen, Thiophosgen 
u. in den 6 Chlorathylenen betragt der Abstand C—Cl zwischen 1,67 u. 1,73 A u. ist 
kleiner ais der n. Wert von 1,76 A fiir die Einfachbindung. Ebenso sind die Werte 
fiir den Winkel Cl—C—X (121,5— 123,75°) kleiner ais der n. Wert von 125° 16' fiir 
den Winkel zwischen einer Einfach- u. einer Doppelbindung. Diese Verminderung 
der Abstande u. der Winkel steht im Zusammenhang mit Resonanzeffekten zwischen 
verschiedenen Bindungsmóglichkeiten. Der N—O-Abstand von 1,21 A in Nitromethan 
liegt dem n. Abstand fiir die Doppelbindung N—O =  1,22 A sehr nahe. Die Abstande 
N—O =  1,37 A u. C—O =  1,44 A in cc-Methylhydroxylamin u. C—N =  1,46 A in 
Nitromethan stimmen gut mit den Abstanden fiir die Einfachbindung von 1,36 bjw. 
1,43 bzw. 1,47 A iiberein, die sich aus der Tabelle der Atomradien fiir kovalente Bindung 
berechnen. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2693—2704. Doz. 1935. Pasadena, California.) B o e .

Francis D. Dodge, Nalriumbenzylsulfonat-. Ein Fali von Dimorphismus. Stellt 
man Natriumbenzylsulfonat durch Einw. von Na2S03 auf Benzylchlorid in alkal. Lsg. 
dar u. filtriert nach Beendigung der Rk., so krystallisiert das Salz beim Abkiihlen 
in rhomb. rechteckigen Blattclien. Krystallisiert man aus h. W. um, so bildet sich eine 
monokline bzw. trikline Form, die ais die stabile anzusprechen ist. Bringt man die 
rhomb. Form in eine gesatt. Lsg. des Salzes, so wandelt sie sich sehr schnell in die stabile 
Form um. Krystallisiert man andererseits die stabile Form aus W. um, das 5— 10% 
NaCl +  0,5% ŃaOH enthalt, so bildet sich die instabile Form, die in dieser Lsg. 
monatelang haltbar ist. Wahrend sich die instabile Form opt. n. verhalt, konnten bei 
der stabilen Form opt. Anomalien beobaehtet werden. (J. Amer. chem. Soc. 58. 
437—38. Marz 1936. Bayonne, N. Y., Lab. of tho Dodge and OlcottComp.) Go t tfu .

Nripendralal Gan guli, Mągnetische Anisotropie und Krystallstruktur von Hexa- 
(ithylbenzol. Es wird iiber einige magnet. Messungen an triklinen Einkrystallen von 
Hcxaathylbenzol berichtet. Zwei der Hauptsusceptibilitaten sind nahezu gleich groB 
u. numer, erheblich kleiner ais die dritte. Die Ebene anniihemder magnet. Symmetrie 
liegt nahezu in der [01 0]-Zone u. ist etwa 15,5° gegen (0 0 1) u. 79° gegen (1 0 0) 
geneigt. Die Bzl.-Ringe der Moll. durften dieser Ebene nahezu parallel liegen. — Die 
Hauptsusceptibilitat in Richtung der Normalen dieser Ebene betragt — 231 ■ 10- 0/g- 
Mol., fur innerhalb der Ebene liegende Richtungen hat sie den Wert — 165-10-0- 
(Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kri- 
stallogr., Minerał., Petrogr.] 93. 42—46. Jan. 1936. Calcutta, Indian Assoc. f. the 
Cultivation of Sci.) S k a l i k s .

G. B. Bonino und R. Manzoni Ansidei, Ober den molekularen Diamagnetismus 
des Thiophens und Furans und ihrer Derwale. Mittels der magnet. Waage von C u r ie  
u. C h e n e v e a u  wurde der mol. Diamagnetismus bestimmt fiir Thiophcn, 2-Methyl- 
thiophen, Furan, 2-Furanalkohol, 2-Furanamin u. 2,5-Dimethylfuran. Bereehnet wurden 
die Werte nach P a s c a l  unter Zugrundelegung der klass. Formel, d. h. zweier C=C- 
Bindungen im Fiinfring u. unter Annahme Yon nur Einzelbindungen. Wie beim Pyrrol 
stehen die experimentellen Ergebnisse im Widersprueh zu der klass. Formel. (Ric. 
sci. Progr. tecn. Econ. naz. [2] 7. I. 131— 32. Febr. 1936. Bologna, Inst. f. physikal. 
Chemie, UniY.) G o t t f r i e d .

G. B. Bonino und R. Manzoni Ansidei, Vber den molekularen Diamagnetismus 
des Pyrrols und einiger seiner Deriiate. Fiir die folgenden Substanzen wurde mit der 
magnet. Waage von C o r ie  u . C h e n e v e a u  der molekulare Diamagnetismus gemessen:
1. Pyrrol, 2. N-Methylpyrrol, 3. N-Allylpyrrol, 4. 2-Methylpyrrol, 5. 2,5-Dimethylpyrrol, 
6. 2,4-Dimethylpyrrol, 7. 2,3,5-Trimethylpyrrol, 8. 2,5-Dimethyl-3-aihylpyrrol, 9. 2,5-Di- 
inethyl-3-propylpyrrol, 10. 2,5-Dimethyl-N-dthylpyrrol. Hierauf wurde der Diamagnetis
mus bereehnet unter der Annahme 1. doppelter C=C-Bindungen im Kem u. 2. dreier 
einfacher C—C- u. zweier einfacher C—N-Bindungen u. diese Werte mit den experi- 
mentellen Yerglichen. Ganz allgemein ergab sich, daB die experimentellen Werte sich
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nicht unter der Annahme doppelter C=C-Bindungen dcuten lasscn. (Rio. sci. Pro- 
gresso tecn. Econ. naz. [2] 7 .1. 130—31. Febr. 1936. Bologna, Inst. f. physikal. Chemie, 
U n ir.) G o t t f r ie d .

N. A. Kolossowski, F. S. Kulikow und A. Bekturow, Ycrltilung der Iso- 
valeriansdure zwischen zwei sich beriihrenden fliissigen Phasen. (Vgl. C. 1936. I. 3486.) 
Bericht iiber die Unters. von 4 Systemen: W. einerseits u. Xylol, Chlf., Nitrobenzol 
bzw. Isoamylalkohol andererseits. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtscliei Chimii] 4 (66). 1153—56.) B e r s in .

N. A. Kolossowski, A. Bekturow und F. S. Kulikow, Verteilung der Propion- 
saure zwischen zwei sich beriihrenden fliissigen Phasen. (Vgl. vorst. Ref.) Unters. der 
Systeme W. einerseits u. Xylól, Dekalin, Chlf., CCl,v CM^Br, Nitrobenzol, Isoamyl- 
alkohol u. A. andererseits. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 4 (66). 1224—30.) B e r s in .

N. A. Kolossowski, F. S. Kulikow und A. Bekturow, Verteilung der Butter- 
und Isobuttersaure zwischen zwei sich beriihrenden fliissigen Phasen. (Ygl. vorst. Ref.) 
Es wurde der EinfluB der Isomerie auf den Verteilungskoeff. in den Systemen ir. 
einerseits u. CClt, Nitrobenzol, n- u. Isoamylalkohol andererseits untersucht. Im System 
W.-CC14 ist bei der Isobuttersaure das scheinbare Verteilungsparadoxon (vgl. C. 1936.
I. 2727) nicht so ausgepragt wie bei der n-Buttersaure. (Chem. J. Ser. A. J, allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 4 (66). 1231 
bis 1237.) B e r s in .

P. G. Desai und A. M. Patel, Lóslichkeit von Benzoe- und Salicylsdure in 
Mischungen organischcr LdsungsmUtel. Vff. untersuchen dio Lóslichkeit von Benzoe- 
u. Salicylsaure in Losungsm.-Gemischen, die A. 2 unpolare, B. 1 unpolare u. 1 polarc,
C. 2 polare Komponenten enthalten. Im Falle A. (Gemisclie von Bzl. mit Toluol, 
Xylol u. Hexan) ergaben die Lóslichkeitszusammensetzungsloiryen Gerade. FallB: 
Gemische von CHC13 mit unpolaren Losungsmm. ergaben nach unten durchgebogene 
Kurven. Gemische von Aceton mit Bzl. usw. ergaben nach oben durchgebogene 
Kurven. Gemische von Bzl. mit Alkoholcn ergaben Kurven mit einem Maximum, 
ebenso Gemische yon Nitrobenzol mit Bzl. usw. Fali C: Gemische von Nitrobenzol 
mit Alkoholen ergaben ebenfalls Maxima. Diese Ergebnisse werden besprochen. (J. 
Indian, chem. Soc. 12. 808— 12. Dez. 1935. Bombay, Wilson College.) R l e m m .

D j. P rap arative  organische C h em ie. N aturstoffe.
F. Adickes, Esterkondensation und Ketenacetale. Zur Pragę der Ezistenz der 

Kohlenoxydacetale. (2 SchlufSworte.) Die Ablehnung der Arbeit des Vf. (vgl. C. 1936.
I. 1006 u. Angew. Chem. 48 [1935]. 400 [Vortragsref.]) von ScHElBLER (Angew. Chem. 
48 [1935]. 706 [Ref.]) ais Irrtum bedarf an sich keiner Erwiderung, da ScHEIBLERs 
Vorschriften iiber die Herst. der Ketenacetale usw. sich ais irrig u. nicht zum Ziele 
fiihrend erwiesen haben. —  Die weiteren Ausfiilirungen beziehen sich auf folgende 
Punkte: 1. Das Ketendiathylacctal u. seine Venvechselung mit Athylalkohol. —  2. Das 
Diphe.noxyketenacetal lieB sich nach ScHEIBLERs Vorschrift iiber das primare Rk.- 
Prod. nicht darstellen. — 3. An Stelle des von ScHElBLER u. WEBER (Yortrag in Halle) 
aus Phenylessigsauremethylester u. C6H5COCl erhaltenen Phenylketenmethylbenzoyl- 
acelals, ClcH140 3 -  C6H5 CH: C(OCH:l) ■ O • CO ■ CcHr,, F. 86°, wurde a,/3-Diphenyl- 
P-benzoyloxyacrylsiiuremethylcster, C^HjgO, =  CGH5-C(0-C0-C6H .): C(C6H5)-C00CH3,
F. 86°, erhalten. — 4. Davon, daB statt des von ScHElBLER aus Phenylessigesterenolat 
u. Chlorkohlensauredthylester erhaltenen nicht krystallisierten Phcnylketendthylcarb- 
athoxyacetals ein Gemiscli von Phenylmalonsaureester u. Phenylmeihantricarbonsdure- 
ester entsteht, kann sich ScHElBLER bei Anwendung der Methylester leicht iiber- 
zeugen, da die Ester nach Trennung durch Hochvakuumdest. krystallisiert sind. — 
Der noch unbekannte Phenylmethantricarbonsaurelrimethylcster wurde dargestellt.
5. Am eliesten kami bei solchen Estem aus Esterenolat u. Acylhalogenid ein O-Acyl- 
ketenacetal erwartet werden, bei denen das Elektronensystem der wirklichen Enolform 
moglichst hohe Stabilitat besitzt, also beim Methantricarbotisdureester, da Malonsdure- 
ester wohl bedeutend geeigneter ist ais Phenylessigsdureester, aber doch hinter dem 
Tricarbonsaureester weit zurucksteht. Doch hat bei diesen oft acylierten Esterenolaten 
niemand je eine O-Acylierung beobachtet. —  Es ist ScHElBLER nicht ein einziges Jlal 
gelungen, einen bisher unbekannten Korper mit zweiwertigem C wirklich herzustellen. 
j(Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 654— 56. 1/4. 1936.) BUSCH.
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Frederick Beyerstedt und S. M. Mc Elvain, Darstdlung und Eigenscliaftcn von 
Keiendiaihylacetal. (Vgl. SNELL u . Mc E l v a in , C. 1933. I. 3069.) Auch nach der 
abgeanderten Vorsclirift von S c h e ib l e r  (C. 1933. I. 3069) konnte kein Ketendiathyl- 
acetal(l\) erhalten werden; das danach erhaltene Prod. bestand aus einem Gemiseh 
von Athylalkohol +  Athylacetat. Es gelang aber, von einem Halogenaeetal (I) aus- 
gehend, das Ketendidthylacetal (IV) darzustellen, dessen Eigg. zeigten, daB es bisher 
noch nicht beschrieben worden war.

I XCH2CH(OG,H5)2 II HOCH2CH(OC2H5)2 III C.,Hr,OCH.,CH(OC,H.)„
IV CH2 =  C(OC2H5)2 V CH3C(OC2H5)3'  “ VI CH3CH(OC2H5)2 ‘  "
V e r s u e h e .  Chloracelal (I) gibt mit KOH (10% tjbersehuB) in absol. A. bei 

150° im Rohr Glykolaldehydacetal (II) mit 70% Ausbeute (95% unter Berucksichtigung 
des nicht zuriickgewonnenen Chloraeetals); Kp. 165— 167°. — Bromacetal (I) gibt 
mit KOH (20% tlberscliuB) in A. im Rohr bei 130° Verb. II mit 70% +  24% Athyl
acetat. — Jodacetal, C6H130 2J (I), Bldg. aus Bromacetal in einer Pyrexbonibe mit NaJ 
in Aceton bei 110°; Kp .8 6&—70°. Gibt mit KOH (2%  Oberschufi) in A. im Rohr bei 
100° Verb. II (30%) u. 42% Athylorthoacetat (V) +  23% Athylacetat. Jodacetal gibt 
mit Na in absol. A. 46% der Verb. V, 30% Athoxyacetal (III), Kp .14 65— 66° u. 21% 
Athylacetat. —  Die Ggw. von Essigestern in diesen Rk.-Gemisehen lieB vermuten, 
daB, wahrend mit dem Bromacetal dic Eliminationsrk. nur in geringem MaBe statt- 
gefunden hatte, diese im Falle des Jodacetals dio Hauptrk. war u. daB das Ketenacetal 
IV, das sich bei dieser bildet, W. u. Athylalkohol addiert hatte unter Bldg. von Athyl
acetat u. Athylorthoacetat (V). —  Dadureli, daB die Eliminierung des HJ aus dem 
Jodacetal in einem weniger reaktiYen Medium, namlicli in tert.-Butylalkoliol bewerk- 
stelligt wurde, gelang es, bei der intermediiiren Ketenstufe zu lialten: Ketendiatliyl- 
acetal, C0H12O2 (IV), aus Jodacetal mit tert. Butylalkohol, F. 23— 25°, +  K  bei Siede- 
temp. des tert. Butylalkohols; mit Na in tert. Butylalkohol muB die Rk. bei 125° im 
Rohr ausgefiihrt werden. Das Ketenacetal wird durch Fraktionierung getrennt; Aus
beute 52%; farblose Fl., Kp .200 85— 87°, Kp. 124— 126° bei atmosphar. Druck; die 
Natur eines Nebenprod. Yom Kp.s 55— 57° wurde nicht bestimmt. Das Ketenacetal 
wird beim Stehen trube; bei niedrigerem Druck (200 mm) dest., blieb es langer klar; 
D.“  0,87760; nj)23 =  1,4101; Md ber. 32,69, gef. 32,77. Es reagiert schnell bei Zimmer- 
temp. mit W. u. mit A. unter Warmeentw. u. Bldg. von Athylacetat u. Athylortho- 
acctat. Es wird darauf lringewiesen, daB in allen Verff. von SCHEIBLER Ketenacetal 
mit beiden, W. u. A., lange in Beriihrung ist. — Ober RANEY-Nickel wird es in abs. A. 
bei 100° u. 2000 lb Druck mit H2 in der Red.-Bombe Yon A d k i n s  (C. 1933. II. 3533) 
reduziert, wobei aber nur die Halfte der theoret. Mengc H absorbiert wurde; die A .-Lsg. 
des Ketenaeetals liattc eine Gallerte abgesetzt u. der Katalysator war infolge tJber- 
ziehens mit dem polymerisierten Acetal inakt. geworden. Aus der Gallerte wurden 
etwa 35% der theoret. Menge des Acelals VI isoliert; Kp. 97—102°; es wurde durch 

+  etwas HCl liydrolysiert u. der resultierende Aeetaldehyd ais 2,4-Dinitrophenyl- 
bydrazon, F. 162— 163°, isoliert. — Die Polymerisation des Ketenaeetals wird durch 
Hitze stark beschleunigt; nach jeder Dest., unter atmospluir. oder niedrigerem Druck 
entsteht ein diinner weiBer Nd. der polymerisierten Form des Ketenaeetals. — Bei 
langerem Erhitzen der Rk.-Mischung bei Herst. des Ketenaeetals, ais zu scincr Bldg. 
n6tig ist, blieb nach Entfemen des Alkohols ein halbfestes Gummi zuriiek, das bei 
Dest. unter vermindertem Druck das Ketenacetal gab. Klarę Proben von dest. Keten
acetal werden selbst bei Zimmertemp. nach einigen Tagen wolkig, u. es seheiden sieh 
kleine Teilchen eines halbfesten Gummis aus. (J. Amer. chem. Soc. 58. 529—31. Marz
1936. Madison, Univ. of Wisconsin.) B u s c h .

B. Rothstein, Gerueh und Konstitution. y-substituierte Butyrolactone. (Vgl. C. 1935. 
L 2971.) Durch Einw. von Alkylathylenoxyden II auf Na-Malonester, Verseifung u. 
Lrhitzen der entstandenen Oxydicarbonsauren im Vakuum erhalt man y-substituierte 
"/'Butyrolactone III. Der Malonesterrest tritt also an das am wenigsten substituierte 
'-•Atom des Athylenoxyds. Bei den y-Butyrolactonen finden sich einige fruher beob- 
achtete GeruchsregelmaBigkeiten wieder; derselbe Grundgeruch findet sich immer 
bei ca. 3 Homologen wieder. Durch Verzweigung der Kette wird dem Grundgeruch 
eine ziemlich deutliehe Blattemuance zugefiigt. Die y-substituierten Butyrolactone 
mit 11— 15 C-Atomen riechen wie ihre a-substituierten Isomeren moschus- u. pfeffer- 
artig; iiberhaupt sind die Geruche in den beiden Reihen, offenbar infolge der Wrkg. 
des Butyrolactonrings, sehr ahnlich, doeh riechen die y-substituierten Lactone im 

X V in . 1. 285
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allgemeinen starker u. anhaltender, wahrend die a-substituierten starker nuaneierte 
Geriiehe zeigen.

E ‘ CH—CHa R.HC-CHs.CH,-CO
I  R.CH(OH)-CH,Cl II  a . III ^ |

V e r s u c h e .  1 -Chlorhexanol-(2) (I, R =  n-C4H9). Darst. nach dem Verf. yon 
D etoeu f  (Buli. Soc. chim. France [4] 31 [1922], 173). Kp.12 73—75°, nn20 =  1,4478, 
D .2°4 1,0139. 1 -Chlor-5-methylhexanol-(2) [R =  (CH3)„CH-CH2-CH.], Kp .16 85—87°, 
nD20 =  1,4475, D .2°4 0,9910. l-Chlorheptanol-(2), Kp.lt 91—92°, nD20 =  1,4489,
D .2°4 0,9916. l-Chlor-6-methylheptanol-(2), ICp.12 99—100°, nD20'5 =  1,4508, D .22’54 
0,9774. — l,2-Epoxyhexan (II, R  =  n-CjHa), aus l-Chlorhexanol-(2) u. NaOH (36° Be) 
auf dem W.-Bad. Kp .763 123— 124°, nD19’6 =  1,4093, D .19-s4 0,8456. l,2-Epoxy-5- 
methylhexan, aus l-Chlor-5-methylhexanol-(2). Kp.lt 54—55°, np19 =  1,4135, D .194 
0,8338. l,2-Epoxyheplan, aus l-Chlorheptanol-(2). Kp .13 43—44°, nn19’5 =  1,4148, 
D .19,54 0,8362. l,2-Epoxy-6-methylheptan, aus l-Chlor-6-methylheptanol-(2). Kp .16 62 
bis 63°, nu21’6 =  1,4230, D .21>64 0,8481. 1,2-Epoxynonan, aus Nonon-(l) u. Perbenzoe- 
saure in Chlf. Kp.13 75°, nD22 =  1,4250, I).22, 0,8374. l,2-Epoxydecan, aus Decen-(l). 
Kp .15 94°, nu20 =  1,4296, D .2°4 0,8401. l,2-Epoxyundecan, aus Undecen-(l). ICp.12 105°, 
nu20 =  1,4330, D .2°4 0,8415. l,2-Epoxydodecan, aus Dodecen-(l). Kp .15 124—125°, 
np22 =  1,4355, D .224 0,8402. l,2-Epoxytridecan, aus Tridecen-(l). Kp .15 138— 139°, 
no21’5 =  1,4380, D .21i64 0,8414. —  Octanolid-(1,4), y-Caprylołacłon (III, R =  n-C4H9), 
durch Umsetzung yon l,2-Epoxyhexan mit Ńa-Malonester in absol. A., Zufiigen von 
NaOH oder KOH, Kochen u. Dest. der durch Abtreiben des A., Verdiinnen mit W., 
Extrahieren der neutralen Rk.-Prodd. mit A., Ansauern u. Extrahieren mit A. isolierten 
Oxydicarbonsaure im Vakuum. Kiimmelartig riechende Fl., Kp.ic 127°, nn10 =  1,4451,
D .194 0,9796. Hydrazinolacłon (ygl. B lase  u. K o e h le r , Buli. Soc. chim. France [4] 
7 [1910]. 415), F. 80°. Nonanolid-(l,4), y-Pelargolacton, aus l,2-Epoxyheptan, riecht 
cocosartig, scliwach nach Anis, Kp .13 136°, nn19’5 =  1,4462, D .19,54 0,9672. Ilydrazino- 
ladon, F. 84°. 7-Mdhyloctanolid-(l,4)< riecht iihnlich wio Angelicasamenól, Kp.16135°, 
nn20 =  1,4452, D .2°4 0,9620. S-Methylnonanolid-(l,4) (im Original offenbar irrtiimlich 
-octanolid; d. Ref.), Fl. yon Pfirsichgerueh, Kp .14 145°, «d 22 =  1,4462, D .224 0,9514. 
Undecatwlid-(1,4), Kp.I3 162°, nn20 =  1,4512, D .2°4 0,9494. Hydrazinolacłon, F. 94—95° 
(MAQUENNEscher Błock). Dodecanolid-(l,4), Fl. von schwaeh mosehusartigem Pfirsich- 
geruch. Kp .0,51 130°, nns° =  1,4522, D .204 0,9383. l'ridecanolid-(l,4), riecht fettig, 
stark moschusartig, Kp .0j45 142—143°, nn20 =  1,4532, D.20, 0,93115. Tetradecanolid- 
(1,4), Tafeln, F. 20°, Kp .0j3 140°, Kp .13 194°, riecht schwach, aber anhaftend. Penla- 
decanolid-(l,4), F. 32°, Kp .0l43 1 59°. — 4-Oxydodecansaure-(l), aus Dodecanolid-(1,4) 
durch Verseifcn mit KOH u. Ansauern mit der bereehneten Menge H2S04. F. 63° 
(MAQUENNEscher Błock). 4-Oxytridccamdurc-(l), F. 66° (MAQUENNEscher Błock). 
(Buli. Soc. chim. France [5] 2 . 1936—44. 1935.) O s t e r t a g .

A. J. Faworski und w. 0 . Mochnatsch, Uber die raumliche Isomerie halogen- 
subsliłuierter Athencarbonmuren. Synthese der f}-Brom-ai,f}-penten$auren. Bei der An- 
lagerung von IIBr an Athylacetylencarbonsaure, fiir dereń Darst. Vff. ein ergiebiges 
Verf. ausgearbeitet haben, entstehen 2 Monobrompentensauren C5H70 2Br, F. 24— 25° 
u. F. 53,5—54°, denen Vff. die Konst. der Cis- u. Transisomeren der fS-Brom-a,f3-penlen- 
saure, CH3—CH2—CBr =  CH—COOH zuweisen. Die Moglichkeit, daB in den er- 
haltenen Verbb. etwa die a- u. /3-Bromisomeren yorliegen, wird durch dio Synthese 
der o.-Brom-ai,f}-pente>i$aure ausgeschlossen; aus Materialmangel konnte jedoch in 
diesem Falle die Cis-Trans-Isomerie nicht festgestellt werden. Bei der Abspaltung 
yon HBr mittels Baryt aus den isomeren /?-Brompentensauren wurde in beiden Fallen 
Athylacetylencarbonsaure erhalten.

V e r s u e h e .  Athylacetylencarbonsaure. 85 g NaNH2 werden in 250 ccm 
Petroleum bei 140—147° unter Riihren im Laufe von 2’/ 2 Stdn. mit 94 g 1,2-Dibrom- 
butan yersetzt. Nach Erkalten -ivurde mit dem gleichen Vol. absol. A. verd. u. 100 1 
trockener C02 unter Kuhlung eingeleitet. Der Nd., in W. gel., wurde nach Ansauern 
ausgeathert. Ausbeute 19,5 g Athylacetylencarbonsaure. Kp .3 81— 82°; aus PAe.,
F. 50,6°. L. in W., A. u. CS2. — K-Salz, C5H50 2K +  2 H20, 11. in k. W. — Na-Salz, 
C5H50 2Na +  2 H ,0, 1. in k. W. — Ca-Salz, C10H10O4Ca +  V2 H20, 11. in k. W. — 
Sr-Salz, C10H10O4Sr +  l 1/ ,  H20, U. in k. W. —  Ba-Salz, C10H10O4Ba +  V, H20, 11. m 
k. W. —  Mg-Salz, C10Hi0O4Mg +  3 H20, 11. in k. W. — P-Brom-aJ-pentensauren.
9,5 g Athylacetylencarbonsaure werden mit 47 g einer bei 0° gesatt. wss. HBr-Lsg«
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24 Stdn. bei 0° stehen gelassen u. danach 30 Stdn. bei Raumtemp. geschiittelt. Nach 
dem Versetzen mit W. u. Ausiithern wurde ein Ol isoliert, welches sich durch Ausfrieren 
in einen festen u. fl. Anteil zerlegen lieB. Der fl. Anteil krystallisierte im Exsiccator. 
Aus Ligroin F. 24—25°. LI. in A., Aceton, CS2, Bzl., 1. in A. u. Ligroin, unl. in W. — 
Der feste Anteil ist in Ligroin u. PAe. schwerer 1. ais der fl. Aus PAe. F. 53,5— 54°. —  
Saure vom F. 24—25°, Ć5H ,0 2Br. K-Salz, C5H60 2BrK +  2 H20. L. in absol. A. —  
Ca-Salz, Ci0H12O4Br2Ca. — Ba-Salz, 1. in absol. A. — Sdure vomF. 53,5—54°, C5H ,0 2Br. 
K-Salz, C5H60 2BrK +  2 H20, in k. W. leichter 1. ais das Isomere. — Ca-Salz, C10H12- 
0.,Br,Ca +  4 H20 , in h. W. viel schwerer 1. ais das Isomere. —  Ba-Salz, C10H12O4Br2Ba +  
Vi HjO, in k. u. h. W. yiel leichter 1. ais das Isomere. — a.-Bromvaleriansaure, C5H90 2Br, 
aus n-Valeriansaure u. Br in Ggw. von rotem P. Kp .6l5 109,5— 110,5° (demnach ist 
die Angabe des Kp. bei SLIMMER, C. 1902. I. 574 unrichtig). Ausbeute 45,3% der 
Theorie. — Na-Salz, C5H80 2BrNa +  >/2 H20 , 11. in k. W. —  Mg-Salz, C10H llsOJBr2iMg +  
H20. — Ca-Salz, C10H16O4Br2Ca +  7 H20 , swl. in k. W. — Sr-Salz, C10H16O4Br2Sr +  
H20, zwl. in k. W. — a,a.-Dibronivaleriansdure, C5Hs0 2Br2, aus der a-Bromvalerian- 
saure durch 5— 6-std. Erhitzen mit Br auf 145— 160°. K p .J0 118— 128°, Zers. —  
a.-Brom-ct,P-penlensdure, C6H ,02Br, aus der vorst. Verb. durch Dest. mit W.-Dampf. 
ICp.5 113—115°, Zers. — K-Salz, C5H60 2BrK, 11. in k. W. — Ca-Salz, C10H12O1Br2Ca, 
swl. in k. W. — Ba-Salz, Cl0H12O4Br2Ba, swl. in k. W. —- Einw. von Ba(OII)2 auf die 
P-Brom-a,f)-pentensdure F. 53,5—54°. 1,3 g Saure wurden mit 2,5 g Ba(OH)2 in 60 ccm 
W. 1 Stde. gekocht. Es entstand Athyłacetylencarbonsaure. —  Einw. von Ba(OII)2 
auf die. fi-Brom-<x,fi-pentensaure F. 24—25°. Verf. u. Ergebnis wio oben. (Chem. J. 
Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 5  (67). 1668—78.1935. Organ.-synthet. Labor. der Akad. der Wisa. der S. S. S. R. 
u. der fernostl. Filiale der Akad. der Wiss.) M a u ra c h .

Charles de Hoffmann, Die geomełrischen Isomeren des Heptennitrils. Vf. be- 
schreibt die Reindarst. u. die Eigg. yon trans- u. cis-Heptennitril. Hexylbromid (aus 
dem Alkohol) wurde mit ICCN in das Heptannitril iibergefiihrt u. dieses zum a-Brom- 
heptannitril (in Ggw. yon S) bromiert; letzteres wurde mit Chinolin entbromiert, die 
erhaltenen Heptennitrile durch fraktionierte Dest. getrennt u. jedes in das entsprechende 
Amid yerwandelt. Durch W.Abspaltung aus den gereinigten Amiden wurden die Nitrile 
regeneriert. Fraktionierung der Nitrile lieferte 2 Hauptfraktionen vom Kp .;57 170 bis 
171° bzw. 185— 186°, dereń hohersd. ein Amid yom F. 122,8° (aus Bzl.) u. dereń 
niedrigersd. ein Amid yom F. 61—61,4° ergab. Die aus den Amiden durch Dehydrati- 
sierung mit P20 6 regenerierten Amidę bcsaCcn folgende Konstanten: trans-u-Hej>len- 
nitril, Kp.,5 67,8°, D.15, 0,830 88, D .3», 0,818 75, na =  1,439 78, nD =  1,442 92, ns =  
1,450 67; n;. =1,45719 (bei 15°), na =  1,433 69, nD =  1,436 68, n* =1,444 37, ny =1,450 82 
(bei 30°), M« =  34,590 (ber. 33,691), MD =  34,804 (ber. 33,877), M* =  35,331 (ber. 
34,310), My =  35,772 (ber. 34,670 [bei 15°]), Ma =  34,679, MD =  34,887, Mtf =  
35,420, My =  35,865 (bei 30°), Ms—Ma =  0,741 (ber. 0,619), My—M« =  1,182 (ber.
0,979 [bei 15°]); cis-a-Heptennitril, Kp .12 5 60,2—60,4°, D15, 0,829 60, D .3°4 0,817 54, 
na =  1,435 43, nD =  1,438 49, np =  1,445 96, ny =  1,452 26 (bei 15°), na =  1,429 12, 
nD =  1,432 05, n  ̂ =  1,439 45, ny =  1,445 55 (bei 20°), Ma =  34,345 (ber. 33,691), 
Md =  34,555 (ber. 33,877), Ma =  35,065 (ber. 34,310), My =  35,494 (ber. 34,670 
[bei 15°]), Ma =  34,410, M» =  34,615, Mtf =  35,131, My =  35,554 (bei 30°), 
M4—M« =  0,720 (ber. 0,619), My—Ma =  1,149 (ber. 0,979 [bei 15°]). (Buli. Soe. 
chim. Belgiąue 44. 435— 37. 1935. Lowen [Louvain], Univ.) S c h ic k e .

R. van Caillie, Die geometrischen Isomeren des Undecennitrils. Ausgehend vom 
n-Decylalkohol wurden iiber Deeylbromid, Undecylnitril u. a-Bromundecylnitril dio 
isomeren Undecylennitrile dargestellt, die durch fraktionierte Dest. getrennt u. iiber 
die entsprechenden Amidę gereinigt wurden. Bei der Darst. des Decylbromids aus dem 
Alkohol mit 48%ig. HBr (+  konz. H2S04) entstand neben dem Bromid yom Kp.10 110° 
ein nicht naher untersuchtes Prod. vom Kp. 142— 145° u. der saure Sehwefelsaure- 
ester des Decylalkohols (ais Na-Salz isoliert). Aus a-Bromundecylnitril wurde mittels 
Pyridin HBr abgespalten u. fraktioniei-te Dest. der Undecylennitrile lieferte 2 Haupt
fraktionen vom Kp.u 116— 117° bzw. 127— 129°. Aus dem hohersd. Nitril wurde 
ein Amid yom F. 114—115° (aus Bzl.) erhalten, das niedrigersd. Nitril ergab ein Amid 
vom F. 76—77° (aus Leichtpetroleum, dann Bzl.), wobei unter dem EinfluB der H2S04 
teilweise Anlagerung dieser Saure an die Doppelbindung erfolgte. Die aus den Amiden 
mit P20 5 regenerierten Nitrile zeigten folgende Konstanten: niedrigersd. Undecen- 
nitril, Kp .10 119,7— 119,9°, D.2°, 0,832 55, na =  1,445 36, nD =  1,448 16, nf  =

285*
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1,455 15, n,, =  1,4G0 99 (bei 20°), M« =  52,836 (ber. 52,078), MD =  53,123 (ber. 
52,349), =  53,839 (ber. 52,982), My =  54,434 (ber. 53,510), Mj—Ma =  1,003
(ber. 0,904), My—Ma =  1,598 (ber. 1,432); hohersd. Undccennitril, Kp .10 127,9 bis 
128,1°, D .2°4 0,833 59, na =  1,448 58, nD =  1,451 46, n„ =  1,458 73, ny =  1,464 84 
(bei 20°), Ma =  53,100 (ber. 52,078), Mn =  53,395 (ber. 52,349), M„ =  54,137 (ber. 
52,982), =  54,757 (ber. 53,510), M^—Ma =  1,037 (ber. 0,904), My—M «=  1,657 (ber.
1,432). (Buli. Soe. chim. Belgiąue 4 4 . 438— 40.1935. Lówen [Louvain], Univ.) S c h ic k e .

P. Bruylants, Einige Bemerkungen zu den Eigenscliaften und der Struktur des 
Maleinsaurenitrils und des Citraconsaurenitrils. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 44. 658— 64. 
1935. —  C. 1 9 3 5 . II. 2657.) O s t e r t a g .

Marcel Delśpine, Louis Labro und Frśderigue Lange, Ober das Dimere des 
Chlorschwefelkohlensloffs. Ober das Chlorozysulfid C2S2OCl2 und ein neues Chlorsulfid 
C2S3Cl2, die sich daion ableiten. Chlorschwefelkohlenstoff, CSC12, eine rote Fl., geht 
im Licht in ein farblosesDimeres, F. 116°, iiber, das vonRATHKE(1873)alsCl-CS-SCCl3 
formuliert wurde, aber nach seinem opt. u. chem. Verh. wahrscheinlicher ais I angesehen 
■werden muB. DieFormel I ist neuerdings von Sc h o n b e r g  u. St e p h e n s o n  (C. 1933 .
I. 3934) begriindet worden. Bei der Einw. von feuchter Luft auf das Dimere entsteht 
eine O-haltige Yerb., bei Einw. von Anilin ein Anilinderiv. S c h o n b e r g  u. S te p h e n s o n  
geben diesen Verbb. die Konstst. II u. III; Vff. kamen indessen im Lauf der vorlicgenden 
Arbeit zu etwas anderen Auffassungen. Durch Einw. von A. auf das Dimere erhalt 
man eine Vcrb. C2S3C12, die mit sekundaren Aminen unter Bldg. von Thiuramsulfiden 
(RR'jST-CS)2S (vgl. v . B r a u n , Ber. dtseh. chem. Ges. 3 6  [1903]. 2275) reagiert u. 
denmach ais IV angesehen werden muB. Daneben entsteht Chlorthionameisensaurc- 
athylester, der durch Dbcrfiihrung in (CH3)2N-CS-OC2H5 nachgewiesen wurde. Es 
ist also anzunelimen, daB bei der Zers. des Dimeren H2S frei wird, der auf einen anderen 
Teil nach C2S2C14 +  1LS -y  C2S3C12 +  2 HCl einwirkt. Tatsaehlich riecht der abdest. 
A. nach H2S, doch gelingt es nicht, I durch Einw. von H2S in IY uberzufuhren. Ebenso 
war es nicht móglich, IY durch Einw. von S0C12 oder PC15 auf Xanthogenylsulfid, 
(C2H5 • O • CS)2S, darzustellen. Man solltc ferner annehmen, daB sekundiire Aminę 
mit (C2H5-OCS)2S unter Bldg. Yon Thiuramsulfiden reagieren; auch dies ist nicht der 
Fali; man erhalt bei der Einw. von Dimethj’Iamin dimethyldithiocarbamidsaures 
Dimethylamin IV a u. Dimethylxanthogenamid IV b; bei der Einw. von Methylanilin 
erhalt man Methylphenylxanthogenamid, A. u. CS2 ais Zerfallsprodd. der Xanthogen- 
saure. Xanthogenylsulfid verha.lt sich hiemach wie ein Anhydrosulfid der Xanthogen- 
saure. — Das bei der Einw. von W. auf I entstehende Kohlenstoffchloroxysulfid, 
C2S20C12, setzt sich mit sekundaren Aminen zu Verbb. V um; das mit Methylanilin 
erhaltene VI ist von BlLLETER (1887) auf anderem Wege dargestellt worden. Mit 
diesen Rkk. ist die von Schonberg  u. Stephenson  vorgeschlagene Formel II scliwer 
Yereinbar; Vff. schlagen M I u. VIII Yor. VIII entspricht dem chem. Verh. gut, yer- 
tragt sich aber schlecht mit der Farblosigkeit der Verb. C2S20C12. Es ist móglich, 
daB beim tJbcrgang in Verb. V Zwischcnprodd. der Konst. IX auftreten. Das opt. 
Verh. spricht gegen eine Formel mit C : S-Bindung, so daB sich auch hieraus eine Stiitze 
fiir VII ergibt. —  Dem schon Yon R a t h k e  beschricbenen Anilinderiv., C2S2C12(NC6H6)2, 
kommt nach Analogie mit C2S20C12 nicht die Formel III, sondern X  oder viellciclit 
XI zu. Tatsachlich erhalt man bei Einw. Yon Methylanilin das Dimethyltriphcnyl- 
dithiobiuret XII Yon B i l l e t e r  u. R iy ie r  (Ber. dtseh. chem. Ges. 3 7  [1904]. 4317), 
dessen Bldg. aus III scliwer zu erklaren ware. Ais primares Prod. der Einw. von Methyl
anilin auf X tritt wahrschcinlieh eine Verb. XIII auf. Solche Verbb. sind offenbar 
auch bei der von B i l l e t e r  (Ber. dtseh. chem. Ges. 21 [1888]. 102. 2 6  [1893]. 1689) 
untersuchten Einw. von Sauren auf Pseudodithiobiurete ais Zwischenprodd. anzu- 
nehmen.

I  C1,C<|>CC1J II  Cl2C < |> C O  I I I  C l,C < g > C :N -C sH6 IV  S(CSCl),

V (RR'N>CS),0 V I [CeUj-NtCH.l-CSiO V III O(CSCl), X I C6H6-N(CSC1),

V II C1C<-S-)CC1 IX  RR'N- Cr-S-^C-NRR' X  ClC^S-^CCl
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V e r s u c h e .  Chlorschwefelkohlenstoff C2S3Cl2, Clilordilhioameisensdureanhydro- 
sulfid (IV), beim Kocken von I mit absol. A. Gclbo Bliittchen aus A., F. 58—59°; 
yerfliichtigt sich schon bei gewohnlicher Temp. Liefert mit Dimethylamin Tełramethyl- 
thiuramsulfid, C6H12N2S3, gelbe Krystalle aus Bzl., F. 106,5— 107°, mit Methylanilin 
Bismethylphenylthiuramsulfid, C,aH16N2S3, gclbc Krystalle aus A., F. 148—149°. —  
Kohlaistoffchlorozysulfid, C2S20C12, (VII oder VIII?), bei langerem Aufbewahren 
yon I in W. unter gelegentlichem Schutteln, Krystalle aus Chlf., F. 69,5°. Sublimierbar; 
sd. bei 170— 180° unter geringerZcrs.D. u. nD vonLsgg. inBzl. s. Original. Dio folgenden 
Verbb. V wurden durch Einw. der betreffenden Basen in Bzl. dargestellt; falls nótig, 
wird die Rk. durch Erhitzen auf dem W.-Bad vervolIstandigt. Tetrameihylthiuramozyd, 
C6H12ON2S2, mit (CH3)2NH. Gelbe Krystalle, F. 79°. Zerfallt bei langerem Aufbewahren 
oder beim Erhitzen auf 210° in COS u. Tetramethylthioharnstoff. Bispenlamcłhylen- 
thiuramozyd („Piperidylsulfocarbamyloxyd“ ), C12H20ON2S2, mit Piperidin. Gelbe 
Krystalle, F. 71—72°. Tetrabenzylthiuramozyd, C30H2sON2S2, gelbo Krystalle, F. 100 
bis 101°. BismelhylphenyUhiuramozyd, C16H10ON2S2, aus Methylanilin. Gelbe Krystalle 
aus A., F. 116°. Bisathylphenyllhiuramoxyd, Ci8H20ON2S2, aus Athylanilin, gelbe 
Prismen aus Bzl., F. 147,5— 148°. Bismethyl-o-tolylthiuramoxyd, C18H20ON2S2, aus 
Mcthyl-o-toluidin. Gelbe Krystalle aus A., F. 93— 94°. Bismethyl-p-tolylłhiuramoxyd, 
gelbe Krystalle, F. 136— 137°. Bisbenzylphenylłhiuramoxyd, C28H21ON2S2, aus Benzyl- 
anilin. Nicht rein erhalten, gelbe Nadeln aus Lg., F. 128,5— 129,5°. Bismelhyl-o-mcłh- 
oxyphenylthiuramoxyd, C18H20O3N2S2, aus Methyl-o-anisidin, gelbe Prismen, F. 158°. 
Bismelhyl-p-melhoxyphenrjUhiuramoxyd, gelbe Krystalle, F. 156— 157°. Bisnielhyl- 
P-naphthylthiuramoxyd, F. 197— 198°. Diathylamin, Dibutylamin u. Tctrahydro- 
chinolin liefern keine krystallin. Prodd., Diphenylamin reagiert nicht. — Dimethyl- 
triphenyldithiobiurei, C22H21N3S2 (XII), aus X (oder XI) u. Methylanilin in h. Bzl. oder 
aus Methylphenylthiocarbamidsaurechlorid u. N-Methyl-N.N'-diphenylthioharnstoff. 
Gelbliche Nadeln aus A., F. 201,5— 202°. (Buli. Soc. chim. France [5] 2 . 1969—80.
1935. Collóge de France). Os t e r t a g .

G. B. L. Smith und Edward Anzelmi, Reduktion von Nitroguanidin. III. Syn- 
these von Aminogiianidin. (I. vgl. C. 1932. I. 2708.) Aminoguanidin laBt sich sehr rein 
u. in guter Ausbeute durch Einw. yon Hydrazinhydrat auf Methylisothiohamstoff- 
sulfat in W. bei 10° darstellen, 2 CHeNi +  H2S04, krystallisiert aus A. mit 1 H20,
wird im Vakuum oder bei 105° wasserfrei u. hat dann F. 206° (Zers.). Freies Amino-
guanidiniststarkbas.; K u =  1,1 X 10~3. Das Dicarbonat hat die Zus. CH6N4 +  H,C03. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 2730. 1935. Brooklyn, Polytechnic Inst.) O s t e r t a g .

Grśgoire Chinrdoglu, Ober die raumlichen Konfigurationen der 1,2-Dialkylcyclo- 
pentanole-(l). (Vgl. C. 1934. I. 3583.) Die Konfiguration yerschiedener teilweise bereits 
friiher dargestellter Dialkylcyclopentanole wird durch Unters. dor W.-Abspaltung, dio 
nach HiicKEL u. Mitarbeitem (C. 1930 .1. 1127) u. V avon u . B a rb ie r  (C. 1931.
II. 554) in trans-Stcllung erfolgt, u. besonders durch Unters. der katalyt. Hydrierung 
ermittelt. Es ist hierbei gelungen, die friiher am l,2-Diathylcyclopentanol-(l) gefundeno 
Anomalie zu erklaren. Von den beiden l ,2-Dimethylcyclopentanolen-(l) u. den beiden
l-Methyl-2-propylcyclopentanolen-(l) besitzen die fliichtigeren Isomeren in bezug auf H 
u. OH, bzw. auf dio beiden Alkyle die trans-Konfiguration; sie spalten beim Behandeln 
mit 85%ig. HC02H leichter W. ab u. werden durch H2 +  Pt in Eg. oder A. oder ohno 
Losungsm. schneUer in die entsprechenden Dialkylcyclopentane umgewandelt ais die 
schwerer fliichtigen. Die Hydrierung erfolgt in Eg. infolge der yolligen Loslichkeit 
des bei der Rk. entstehenden W. rascher ais in A.; die Hydrierungsgeschwindigkeiten 
sind einerseits fiir alle trans-Carbinole u. andererseits fur alle cis-Carbinole dieselben.

der Hydrierung unverandert. Die Hydrierungsprodd. sind in jedem Fali ident., gleich- 
giiltig, ob man von einem cis- oder trans-Carbinol oder einem Gemisch der beiden 
ausgeht oder in welchem Losungsm. man arbeitet; sie enthalten 75—80% trans-Dialkyl- 
cyclopentan. Die Hydrierung erfolgt offenbar in 2 Stufen; in der ł. reagiert an Pt

Die bei der Darst. der Carbinole erhaltenen Gemische von cis- u. trans-Formen haben 
■p ebenfalls unter sich gleiche Hydrierungsgeschwindigkeiten.

1,2-Diathylcyclopentanol ist nur in einer Form bekannt,

I
pj die das Verh. eines trans-Isomeren zeigt. Die Hydrierungs

geschwindigkeiten sind bei 30 u. 90 mm Hg-t)berdruck yom 
Druck unabhangig. Bei teilweiser Hydrierung von cis- u. 

,, trans-l,2-Dimethylcyclopentanol-(l) erfolgt keine ster. Urn- 
wandlung; jedes der beiden Isomeren bleibt bis zum Ende
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gebundener H mit OH unter Bldg. von 1 Mol HsO u. eines kurzlebigen einwertigen 
Radikals I, das sich mit dem 2. an Pt gebundenen H umsetzt. Diese Annahme erklart, 
warum sowohl cis- ais auch trans-Carbinole dasselbe Hydrierungsprod. liefem. Eine 
intermcdiare Bldg. ungesatt. KW-stoffe ist ausgeschlossen, da diese ein anderes 
Hydrierungsprod. liefem. — Die trans-Carbinole sind leichter fliichtig u. haben ge- 
ringere D. u. no, die Mol.-Refr. ist etwas gróBer ais bei den cis-Formen.

V e r s u c h e .  Einzelheiten der Hydrierungs- u. W.-Abspaltungsverss. vgl. Original. 
Adipinsaurediathylester. An einem Praparat von insgesamt 6,5 kg wurde gefunden: 
Kp17136,8°, Kp.16135,3°, Kp .15 133,8°, F. — 19,8° (Best. von J. T im m e r m a n s ),
D .°4 1,0259, D .2°4 1,00693, na2° =  1,42557, nne20 =  1,42770, n /°  =  1,43279, ny2° =
1,43697. Viscositat 77,5 =  0,03881, r/30 =  0,02705. a-Methylcydopentanonearbonsaure- 
athylester, durch Einw. von CH3J auf die Na-Verb. des bei der Cyclisierung von Adipin
saurediathylester entstehenden Cyclopentanoncarbonsaureathylesters. Kp .10 111°, 
Kp .,6 109,5°, D .°4 1,06386, D .2°4 1,04516, n*2” =  1,44430, nHe20 =  1,44667, n /°  =
1,45242, ny2° =  1,45697, ??15 =  0,05103, tjsl> =  0,03407. Plienylhydrazon Ci5H2i)0 2Nj, 
Krystalle aus absol. A., zers. sich bei 68° in 20 Sek. Semicarbazon, zers. sich bei 153,7° 
(20 Sek.). a-ilethylcydopentanon, durch Hydrolyse von Methylcyclopentanoncarbon- 
saureathylester mit verd. HC1. Kp.760 139,98°, F. — 75° (J. T im m e r m a n s ), D .°4 0,93741,
D .2°4 0,91890, na20 =  1,43272, mie2° =  1,43512, n42° =  1,44072, n,,20 =  1,44518, ijł5 =  
0,01301, j;30 =  0,01028. Phenylhydrazon C,2H16N2, Krystalle aus A., Zers. bei 60°. 
Semicarbazon C7H13ON3, Krystalle aus A., Zers. bei 187,2° (20 Sek.). 1,2-Dimethyl- 
cydopenta?iol-{l), aus a-Methylcyclopentanon. Trennung der beiden Isomeren durch 
12-malige Dest. bei 25 mm. trans-Form, Kp .25 58,4°, F. 27,3°, D .3°4 0,90056, D .4°4 
0,89032, n*30 == 1,443 80, nHe30 =  1,44606, n^3° =  1,45142, ny3° =  1,45578, =
0,08007, rho =  0,04701. cis-Form, Kp .25 69,6°, F. 28,9°, D .3°4 0,90885, D ."°4 0,89984, 
n*30 =  1,44822, nHe30 =  1,45037, n j30 =  1,45590, ny3° =  1,46032, =  0,16228,
jjso =  0,09387. — 1,2-Dimethylcydopentan, trans-Form, Kp .25 91,78°, D .2°4 0,75137, 
na2° =  1,40980, nHc2° =  1,41203. cis-Form, Kp.^ 99,23°, D .2°4 0,77266, na2° =  1,42004, 
nHe20 =  1,42230. l-Meihyl-2-athylcydopentan, trans-Form, Kp.25 121,35— 121,4°,
D .2°4 0,76912, u ,2" =  1,41994, nnc20 =  1,42220. cis-Form, Kp .25 128,24— 128,26°,
D .2°4 0,78508, n.j20 =  1,42708, n H e 20 =  1,42930. l-Methyl-2-propylcydopentan, trans- 
Form, Kp .25 146,37°, D .2°4 0,7774, na2° =  1,42526, nHe20 =  1,42750. cis-Form,
Kp .25 152,58°, D .2°4 0,7921, iia2° =  1,43211, nne2° =  1,43442. 1,2-Dialhylcydopentan, 
Kp .25 153,58°, D .2°4 0,79599, na2° =  1,43343, nHo20 =  1,43572. (Buli. Soc. chim. Bel- 
gique 44. 527— 50. 1935. Brussel, Univ. Librę.) Os t e r t a g .

R. C. Huston und R. Y. Hsieh, Kondensation von aliphatischen Ałkoholen mit 
aromcdisclien Ycrbindungcn in Gegenwarl von Aluminiumchlorid. I. (Vgl. HUSTON u. a.,
C. 1933. I. 3055. 1935. I. 1685.) Aliphat. tert. Alkohole, kondensieren sich mit Phenol 
in Ggw. von A1C13 unter Bldg. guter Ausbeuten von p-tert.-Alkylphenolen. —  Es werden 
die Benzoyl-, Benzolsulfonyl- u. p-Toluolsulfonylester von 5 Phenolen dargestellfc. — 
Aliphat. sek. u. tert. Alkohole kondensieren sich mit Benzol unter Bldg. der entsprechenden 
Alkylbenzole. Die tert. Alkohole reagieren viel leichter u. geben hóhere Ausbeuten 
ais die sek. Alkohole. —  Aliphat. prim. Alkohole kondensieren sich weder mit Phenol, 
noch mit Benzol in Ggw. von A1C13. — Isopropyl-, sek. Butyl-, Methyl-n-propyl- u.Methyl- 
isopropylcarbinol geben mit 0,5 Aquivalenten A1C13 u. 2—3 Aquivalenten Benzol bei 
unter 30° mit 25— 28°/0 Ausbeute: Dimethylphenylmdhan, Kp. 152— 154°; Methyl- 
athylphenylmethan, Kp. 172— 174°; Methyl-n-propylphenylmathan, Kp. 191—193 ; 
Methylisopropylphenylmeihan, Kp. 189— 191°. Ahnlich gibt tert. Butylalkohol +  Benzol 
mit 67% Ausbeute Trimethylphenylmelhan. — sek. Propylalkohol gibt mit Phenol +  
A1C13 in geringer Menge eine Verb., die keinem der bekannten Propylphenolc oder 
Phenylpropylester entspricht. —  Ein tert. Alkohol (0,25 Mol) gibt mit Phenol (0,25 Mol) 
+  A1C13 (0,125 Mol) bei 25— 30° das Alkylphenol mit 45— 60% Ausbeute: p-tert.-Butyl- 
phenol, Kp .;40 236—238°; F. 99—100°. — p-tert.-Amylphenol, Kp .740 248—250°; F. 94 
bis 95°. — Dimelh yl-n-propyl-p-oxyphenyhnethan, Kp .,40 259— 261°, F. 37—38°. —■ 
Dimethylisopropyl-p-oxyphenylmethan, Kp.740 266— 268°, F. 105— 106°. —  Diaihyl- 
tnełhyl-p-oxyphenylmethan, Kp.740 268—269°, F. 59— 60°. — Die tert. Hesylalkohole 
wurden mit Benzol kondensiert u. das tertiare Alkylbenzol mit rauch. HN03 (D. 1,52) 
nitriert: p-Nitrophenyldimeihyl-n-propylmełhan, C12H170 2N, Kp .3 124— 126°. — p-Isitro- 
phenyldimeihylisopropylmełhan, Kp .3 122— 124°. — p-Nitrophen>yldidthylmethylmethan, 
Kp.3 123— 125°. — Diese Nitrorerbb. geben mit h. verd. HNOa bei 130° im C a R IU S -  
Rohr p-Nitrobenzoesaure. — Mit Sn - f  HC1 geben die obigen p-Nitrohexylbenzole
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die entsprechenden p-Aminoverbb. vom Kp .3 107— 109°; 109— 111° u. 108— 110°. — 
Bei Diazotierung der Aminę entsteht in jedem Fali dasselbo Phenol, wie bei direkter 
Kondensation des Alkoliols +  Phenol - f  A1C13. —  Naeh der Pyridinmethode yon E in - 
HORN u .H o l l a n d  (Liebiga Ann. Chem. 301 [1898].95) wurden folgende Ester dargestellt: 
Benzoylester von p-tert.-Alkylphenolen: p-tert.-Butylphenol-, F. 81—82°. —  p-tert.-Am.yl- 
phenol-, F. 60—61°.— Dimethyl-n-propyl-p-oxyphenylmethan-, C10H22O, Kp .3 169— 171°. 
— Dimethylisopropyl-p-oxyphenijlmdhan-, C19H22O, F. 54—55°. —  Diathylmelhyl- 
p-oxyphenylmethan-, C19H220, F. 77—78°. — BenzoUulfonylester von p-tert.-Alkylphenolen: 
p-tert,-Butylphawl-, C10Hlt)5 3S, F.70—71°. -  p-tert.-Amylphenol-, CnHa0O3S-, Kp.3 184 bis 
185°. — Dimethyl-n-propyl-p-oxyphenylmdhan-, C1sH220 3S, Kp.3 174— 175°. ■— Di- 
methylisopropyl-p-oxyphenylniethan-, C18H220 3S, Kp .3 178— 179°. —  Diathylmethyl- 
p-oxyphenylmethan-, C18H220 3S, Kp .3 183— 184°. — p-Toluolsulfonylester von p-tert.-Alkyl- 
phenolen: p-tert.-Butylphenol-, CnH20O3S, F. 109— 110°, -p-tert.-Amylphenol-, C18H220 3S, 
F. 54—55°. — Dimethyl-n-propyl-p-oxyphenylmdhan-, C19HM0 3S, Kp .3 194— 195°. — 
Dimethylisopropyl-p-oxyphenylmdhan-, C19H240 3S, Kp .3 187—188°. — Dialhylmethyl- 
p-oxyphenylmethan-, Ci9H240 3S, Kp .3 188—189°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 439—41. 
Marz 1936. East Lansing, Mich., Kedzie Chem. Labor.) B u s c h .

G. Slooff, Cyclische Ather durch Kondensation von Brenzcatechin mit Aldehyden 
und Ketonen. Cycl. Acetalo wurden bisher nur in geringcr Anzahl u. nicht durch direkte 
Kondensation yon Brenzcatechin mit Aldehyden oder Ketonen dargestellt. Dies ist 
um só verwunderlicher, ais in der Natur zahlreiche Abkommlinge des Methylendiosy- 
benzols yorkommen. Aus Unterss. von H e r m a n s  (Recueil Trav. chim. Paya-Bas 42 
[1923]. 1104) ergab sich, daB die Bldg. von Borsaurekomplexen mit der Konstantę des 
Acetongleichgewichtes parallel geht; hiemach ware yorauszusehen, daB die Rk. leicht 
u. mit hoher Geschwindigkeitskonstante eintritt. Dies ist aber nicht der Fali, man muB 
vielmehr das bei der Rk. entstehende W. binden. In Ggw. von wenig HC1 erhalt man 
nur Spuren Acetonverb., bei Verwendung von rauchender H2S04 steigt die Ausbeute 
bis auf 67% ; P20 5 ist ais Kondensationsmittel noch besser geeignet. Aus den Verss. 
geht heryor, daB das Gleichgewicht sehr ungiinstig liegt, obwohl die Lage der OH- 
Gruppen, wie aus der Bldg. der Borsaurekomplese hervorgcht, an sich giinstig ist. 
Aus stereochem. Uberlegungen ergibt sich aber, daB die starre Lagerung der O H - 
Gruppen im Vergleich zu der beweglieheren Lagerung im cis-Cyclopentandiol-(l,2) 
die Acetonkondensation erschwert, wahrend die Atomlagerung fur die Borsaurekonden- 
sation gunstiger ist. — Acetonverb. des Brenzcatechins (I), aus Brenzcatechin, Aceton 
u. P20 6 bei 60°. 01 yon eigenartigem Geruch, Kp .760 182°, Kp .20 78,5°, F. 3°, D.2° 1,0630, 
nD20 =  1,5065, Wird durch yerd. Sauren in wss. Lsg. schwer, in alkoh. leichter yerseift; 
die der theoret. Menge W. entsprechende Menge konz. HC1 bewirkt in Acetonlsg. in 
wenigen Stdn. yollstóndige Verseifung; am einfachsten erfolgt die Verseifung durch 
Auflósen in H2S04 (D. 1,84) u. AusgieBen in W. Alkali wirkt nicht ein. Analog wurden 
dargestellt: Verb. mit Methyldthylketon, Kp .20 94°, D .20 1,0455, nn20 - 1,5052. Verb. 
mit Methylpropylkelon, Kp .20 107°, D.2° 1,0221, nD20 =  1,5005. Verb. mit Methyliso- 
butylketon, lvp.20 114,5°, D.2° 1,0085, nr>20 =  1,4982. Verb. mit Mcthylnonylketon, 
Kp-2o 188°, F. —24°, D .20 0,9571, nD20 =  1,4889. Verb. mit Diathylketon, Kp .20 105°,
D.20 1,0330, nD20 =  1,5040. Verb, mit Athylpropylketon, Kp .20 121°, D.2° 1,0120, ny20 =
1,4998. Verb. mit Dipropylketon, Kp.20 131,5°, D.2° 0,9991, nD20 =  1,4970. Verb. mit 
Cydopentanon, F. 2°, Kp .20 124°. Verb. mit Cydohexcmon, F. 41°, Kp.20141°. —  Bei 
der Kondensation von Deriyy. des Brenzcatechins mit Aceton in Ggw. von P20 6 oder 
rauchender H2S04 entstehen die Kondensationsprodd. nur in geringen Mengen; man 
erhalt sie in besserer Ausbeute durch direkte Einfuhrung der betreffenden Substituenten 
in I. Acetonverb. des 4-Nitrobrenseatechins, durch Eintragen von I in HN03 (D. 1,20) 
bei 25—30°. Ausbeute 98%. F. 92°. Gibt bei der Verseifung mit H2S04 4-Nitrobrenz- 
catechin, F. 176°. Acetonverb. des 4,5-Dinitrobrenzcatechins, aus der 4-Nitrobrenz- 
catechinyerb. u. HNOj (D. 1,52) in Eg. unterhalb 15°. F. 161°. Liefert bei der Ver- 
seifung mit H2S04 4,5-Dinitrobrenzcaiechin, Krystalle mit 1 H20, F. wasserhaltig 80°, 
wasserfrei 169°. Dieses liefert mit (CH3)2S04 u. Alkali 4,5-Dinitrogvajacol, F. 175°, 
mit CH3J u . Ag,0 in A. 4,5-Dinitroveratrol, F. 131°. —  Acetonverb. des 4-Chlorbrenz- 
catechiiis, durch Chlorieren von 30 g I in 100 g Aeetanhydrid mit 14,7 g Cl2. Kp..g0 223°, 
KP •ii 94°, no17 =  1,5220. Daneben Acetonverb. des 4,5-Dkhlorbrenzcalechins, das bei 
Anwendung yon uberschiissigem Clj ais einziges Rk.-Prod. erhalten wird. F. 88°. — 
Acetonverb. des 4-Brombrenzcatcchins, analog der Cl-Verb., sowie durch Diazotieren der
4-Aminoverb. in HBr. Kp.20 122°, F. 12°, iid2° =  1,5451. Yerseifung liefert 4-Brom-
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brenzcatediin, Prismen aus Clilf., F. 86°, Diacetat, F. 32°. Acelonverb. des 4,5-Dibrom- 
brenzcatechins, aus I u. uberschussigem Br in Acotanhydrid, F. 92°, Kp .20 166°. Ver- 
seifung gibt 4,5-Dibrombrenzcatechin, F. 122°. Dieses ist ident. mit der Verb. von 
COUSIN (Buli. Soc. chim. France [3] 13 [1895]. 720); dagegen muB dio von K o h n  u. 
PFEIFFER (C. 1927. II. 1820) ais 4,5-Dibrombrenzcatechin angesehene Verb. (Diacetat, 
F. 173°) eino andere Konst. gehabt haben. 4,5-Dibrombrenzcatechindiacelat, F. 109°. — 
Acelonrerb. des 4-Clilor-5-bromhrenzcatechins (II), durch Chlorieren dor 4-Bromverb. u. 
durch Bromieron der 4-Chlorrcrb. F. 94°. Gibt bei der Verseifung mit H2SO., 4-Chlor-
5-brombrenzcatechin, F. 91° (aus Chlf.), Diacetat, F. 104°. — Acetonverb. des 4-Amino- 
brenzcatechins, durcli Red. der 4-Nitroverb. mit SnCl2 u. HCl-Gas in A. F. 35°, 
Kp.n 135°; ist frisch dest. golblieh u. fluoresciert violett. Verfarbt sich an der Luft 
rasch, in C02-Atmosphare nur langsam. Ist diazotierbar; die Diazolsg. gibt mit KJ 
Acełonverb. des 4-Jodbrenzcatechins, F. 47°, Kp .12 130°, mit Br ein Perbromid, das mit 
NH3 dio Diazoimidoverb. (gelbcs 01, Kp .6i5 110°) liefert; durch Kupplung mit I erhalt 
man don Azofarbstoff III, rotbraun, F. 179°. Beim Eintragen der Diazolsg. in ein sd. 
Gomisch von CuS04 u. verd, HCl entsteht die 4-Chloracetonverb., bei Anwendung von 
HBr dio 4-Bromverb. Die Acetonvorb. des 4,5-Dinitrobrenzcatechins liefert mit wenig 
(NH4)2S in A. das Sulfid IV, F. 230°, mit mehr (NH4)2S das Disidfid V, F. 247° (Zers.), 
mit einem groBen UberschuB dio Acetonverb. des 4-Amino-5-nitrobrenzcatcchins, rote 
Krystalle aus Toluol +  PAe., F. 127°. Die Bldg. einer Nitroaminoverb. durch partielle 
Red. mit (NH4)2S ist bisher nur von KÓRNER (1874) beschrieben worden. — Aceton- 
verb. des 4-Chlor-5-nitrobrenzcaiećhins, aus der 4-Chlorverb. u. HN03 (D. 1,30). F. 118°. 
Gibt mit NajSj in A. die Verb. Y, bei der Verseifung 4-Chlor-5-nitrobrenzcatechin, 
F. 169°; Diacetat, F. 119°. Acetonverb. des 4-Brom-5-nitrobrenzcatechins, analog dem 
vorigen, F. 130°. 4-Brom-5-nitrobrenzcatechin, F. 172°; Diacetat, F. 122°. Acetonvcrb. 
des 4-Jod-5-nitrobrenzcatechins, F. 114°.

>C{CH*)a III (CH,)>C<
0/

/ °  N : N Ov
< yC(CHa)*
N0 - l  y U E ,

/ Q - r ' ' ^ r  n o , / O ---T^,V̂ SS|* NOi
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i— 0\ A:n, f  r OH

OjN J — 0 //C<^CHI-C0.C.H5 0 ,N -'\ ^ -0 -C (C H .) :C H -C 0 ,R
Tli (R =  C.H.), IX (R == H)
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x O-CH(CH»Kt iii
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Ferb. von Brenzcatechin mit Acetessigester, Darst. analog I, Ausbeute 35— 40%. 
Kp .20 155°, D .20 1,1423, no20 =  1,5025. Gibt beim Verseifen die Acetessigsaureverb., 
F. 61°, die bei der Dest. unter gewohnlichem Druck in I u. C02 zerfallt. Acetessigsaure- 
verb. des 4-Nitrobrenzcatechins, aus Brenzcatcchinacetessigsaure u. HNOa (D. 1,20) bei 
45°. Krystalle mit 1 Mol Chlf. (F. 41°) oder Toluol, schm. losungsmittelfrei bei 125°. 
Gibt beim Erhitzen die Acetonverb. des 4-Nitrobrenzcatechins. LaBt sich mit Cinchonin 
in A. in dic opt.-akt. Komponenten spalten (F. 117,5°, [cc] d 1 5  =  ±41,0° in A .; Cinchonin- 
sah der d-Saure, [a]u15 =  +167° in A.). Athylester (VI), aus der Saure .u. alkoh. HCl 
oder aus Brenzcatechinacetessigester u. HN03 (D. 1,15— 1,35). F. 71°. Beim Verseifen 
des Athylesters erhalt man nicht die Saure zuruek; Einw. von k. alkoh. KOH liefert ein 
gelbcs Salz KC12H120 6N +  H20, aus dem man bei niedriger Temp. die zugehórige 
Verb. VII (Nadeln aus A.. F. 127°; Acdylderiv., F. 59°) erhalt. Beim Aufbewahren des 
K-Salzes in A. oder kurzeń Erhitzen geht es in ein in A. 11. Salz derselben Zus. iiber, 
das zu einer stereoisomeren Verb. VII (Rauten aus Toluol, F. 137°; Acetyherb., F. 67°) 
gehórt. Die beiden Verbb. VII gehen beim Erhitzen iiber den F. wieder in den Ester \ I 
iiber. Mit Diazomothan in A. erhalt man aus der 127°-Verb. einen Methylather, F. 120°, 
aus der 137°-Verb. einen Methylather, F. 106°; mit Ag»0 u. CH,J entsteht aus beiden 
Verbb. der 106°-Ather. Die Methylather liefern mit H2S04 das Nitroguajacol YIU, 
F. 105°. —  Die Verbb. VII lassen sich zu den entsprechenden Sauren verseifen; beide 
Isomeren liefern infolge Auftreten einos Gleichgewichtsgemisches dasselbe Gemisch 
zweier SaurenlX, das man auch beim Behandeln von 4-Nitrobrenzcatechinacetessigsaure
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(entsprechend VI) mit alkoh. KOH erhiilt. Trennung der Sauren IX mit Athylacetat; 
das wl. Isomere zers. sieli bei 167°; das 11. bei 170° unter Bldg. von 4-Nitrobrenzeateohin- 
aceton. Mit CH2N2 liefert das U. Isomere einen Dimethryldthcr X, F. 92°, das wl. einen 
solehen vom F. 130°; dieser entsteht aus beiden Isomeren mit Ag20  u. CH3J. Beide 
Dimethylather geben mit starker H ,S04 VIII.

Verss. zur Synthese von Brenzcatediinmełhylendther (Methylendioxybonzol) u. von 
Nitrobrenzcatechinmethylenather Iieferten nur bakelitartige Massen. Brenzcatechin- 
(ithylidenather, aus 20 g Brenzcatechin, 20 g Paraldehyd u. 30 g P20 5 bei 30°. Ausbeute 
gering. Kp .20 76— 79°, nD10 =  1,623, D. 1,105. Gibt mit HN03 (D. 1,3) die 4-Nilro- 
verb., F. 82°, die beirn Verseifen 4-Nitrobrenzcateehin liefert. —  Verb. C10H12O3 (XI). 
Man tragt 60 g P20 5 in mehreren Anteilen in eine auf — 5 bis — 10° abgekiihlto Lsg. yon 
Brenzcatechin in Paraldehyd ein, liiBt nach jeder Zugabe die Temp. auf 10— 15° an- 
steigen u. kiihlt wieder ab usw. Nadeln yon angenehm intensiyem Geruch aus verd. 
A., F. 34°, Kp.20118°. Gibt mit HN03 (D. 1,52) in Acetanhydrid die 4-Nitrovcrb., F. 111 
bis 112° aus A., dio beim Erwarmen mit alkoh. HC1 4-Nitrobrenzcatechin (F. 176°) 
liefert. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54  ([4] 16). 995— 1010. 1935. Delft, Techn. 
Hochschulc.) OSTERTAG.

H. H. Hatt, A. Pilgrim und W . J. Hurran, Die Darstdlung von Diaryl-a-di- 
kelonen. Arylbenzylketone lassen sich durch Oxydation mit Se02 in Acetanhydrid 
nach R ile y  (C. 1 9 3 2 . II. 1156) quantitativ in die entsprechenden a-Diketone iiber- 
fiihren. Das Verf. ist infolge der leieht-en Zugangliclikcit eine der beąuemsten Methoden 
zur Darst. von Benzilen. Da Se02 aucli auf Acetanhydrid unter Bldg. yon Glykol- 
saureanhydrid einwirkt (P ostow sky u. Lugow kin, C. 1 9 3 5 . II. 677), muB man 
Se02 im tJberschuB anwenden. Die Benzile wurden zur Charakterisierung durch Koehen 

NH • C(Ar) ■ NH mit Harnstoff u. KOH in 5,5-Diarylhydantoine iiber-
I OC <[ \ CO gefiihrt; neben diesen entstanden weehselnde Mengen

r»H C(Ar)-NH Diarylacetylendiureide I. — Benzil, aus 0,02 Mol
Phcnylbenzylketon u. 0,03 Mol Se02 in 6 ccm Acetanhydrid bei 140— 150° (3—4 Stdn.). 
Man filtriert vom ausgeschiedenen Se ab, wascht dieses mit Acetanhydrid u. zers. das 
Anhydrid durch Erwarmen mit W. —  4-Phenylbenzil, aus 4-Diphenylylbenzylketon. 
F. 104—105° aus Methanol. Gibt mit Harnstoff u. KOH in sd. A. Phenyl-4-diphenylyl- 
acełyłendiureid, C22Hla0 2N4 (Tafeln aus Eg., F. 316—318°) u. 5-Phenyl-5-[4-diphenylyl]- 
hydanłoin, C2lHł60 2N2, Nadeln aus A., F. 242—242,5°. —  4-Chlorbenzil, C14H80 2C1, 
aus 4-Chlorphenylbenzylketon, gelbe Nadeln aus A., F. 73°. Gibt mit H20 2 Benzoesaure 
u. 4-Chlorbenzoesa.ure, mit Harnstoff u. KOH in A. Phenyl-4-chlorphcni/kiceiylendiureid, 
C16H130 2N4C1 (Mikrokrystalle aus Eg., F. 339°) u. 5■ Phenyl-5-\4-chlorphenyl]-hydanloin, 
C,5HU0 2N2C1, Nadeln aus A., F. 243°. — 4-Brombenzil, C14Hs0 2Br, aus 4-Bromphenyl- 
benzylketon, gelbe Nadeln aus A., F. 86,5°. Liefert 5-Pkenyl-5-[4-bromphenyl]-hydanloin, 
Ci6Hn ■ 0 2N2Br, Nadeln aus A., F. 239°. — 3,4-Dimethylbenzil, C16H140 2, aus o-4-Xylyl- 
benzylketon, gelblicho Nadeln aus Methanol, F. 63,5°. Liefert beim Erwarmen mit 
Pyridin, H20 2 u. verd. NaOH Benzoesaure u. 3,4-Dimełhylbenzoesdure (F. 165° aus 
W.), mit Harnstoff u. KOH in sd. A. 5-Phenyl-5-[3,4-dimdhylphenyl]-hyda?iloin, 
®nH]r,02N2 (Krystallpulver aus A., F. 225°) u. Phe>iyl-[3,4-dimdhylphenyl]-acelylen- 
diureid, C18H180 2N2, Pulver aus Eg., F. 333°. — m-4-Xylylbcnzylkcton, aus m-Xylol, 
Phenylacetylchlorid u. A1C13. Kp .13 202—205°. Die Angabe yon W e g e  (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 2 4  [1891]. 3540), daB das Keton beim Aufbewahren teilweise erstarrt, trifft 
nur zu, wenn das m-Xylol mit o-Xylol yerunreinigt w'ar; dasselbe gilt fiir p-Xylyl- 
benzylkełon. 2,4-Dimeihylbenzil, CJ6H 140 2, aus m-4-Xylylbenzylketon u. Se02 in Acetan- 
hydrid bei 150°. G-elbes 01, Kp .10 228°, erstarrt bei —  60° glasig. Liefert mitH20 2 Benzoe
saure u. 2,4-Dimethylbenzoesaure, F. 126°, mit Harnstoff u. KOH 5-Phenyl-5-[2,4-dimethyl- 
phenyl]-hydanłoin, C17H160 2N2, Nadeln aus A., F. 269°. — 2,5-Dimethylbenzil, aus 
p-Xylylbenzylketon, gelbe Nadeln aus A., F. 41°. Liefert 2,5-Dimelhylbenzoesdure, 
F. 132°, u. 5-Phenyl-5-[2,5-dimdhylphenyl]-hydantoin, F. 266° aus A. —  2,4,6-Tri- 
methylbenzil, C17H180 2, aus Mesitylbenzylketon. Citronengelbe Krystalle aus Chlf.

A., F. 137°. Gibt mit H20 2 2,4,6-Trimelhylbenzoesdure, F. 154°, u. Benzoesaure. 
Beim Koehen mit Harnstoff u. alkoh. KOH entsteht kein Hydantoin. — 4-Mdhyl- 
benzil, C15H120 2, aus p-Tolylbenzylketon. Gelbliehe Krystalle aus k. A., F. 31°, Kp.I5 219 
bis 221°. Eine von W e is s  (Mh. Chem. 40  [1919]. 391) unter dieser Formel beschriebene 
Verb. yom F. 99—101° ist ais unreines p-Tolylbenzylketon erkannt worden. Gibt mit 
HjOj p-Toluylsaure u. Benzoesaure, mit Harnstoff u. alkoh. KOH Phenyl-p-tolyl- 
•acetylendiureid, C ^H ^O ^j, F. 335° aus Eg., u. 5-Phenyl-5-p-tolyl-hydantoin,
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C,6H140 2N2, mikrokrystallin. aus A. Beim Kochen mit alkoh. KOH entstelit 
Phenyl-p-tolylglykolsaure, F. 132° aus Chlf.-PAe. — a..a-Dibrombenzyl-p-tolylkelon, 
C15H 12OBr2, aus p-Tolylbenzylketon u. 4 Atomen Br in sd. Chlf. Prismen aus Bzl.-PAe., 
F. 128— 129°. Liefert beim Erhitzen mit A. auf 160° p-Tolylbenzylketon (F. 110— 111°) 
u. unreines 4-Methylbenzil. a.-Brombenzyl-p-tolylketon, C15H13OBr, aus p-Tolylbenzyl- 
keton u. 2 Atomen Br in sd. Chlf. Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 87,5-—88°. Liefert beim 
Eintragen in k. NaOCH3-Lsg. p-Toluylphenylcarbinol, C15H140 2, Krystalle aus wss. 
Methanol, F. 110— 111°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 6 . 93—96. Jan. London E. 1, 
Queen Mary College.) OsTERTAG.

K. Fries und H. Bestian, o-Diińnylbenzol und Naphthalin. Die friiher (Liebigs 
Ann. Chem. 4 0 4  [1914]. 52) geauBerte Vermutung, daB zwei o-standige ungesatt. 
Gruppen die Beweglichkeit der Doppelbindungen im Bzl.-Kem u. dessen Sattigungs- 
zustand ahnlich beeinflussen konnen, wie es die Annellierung mit einem zweiten Bzl.- 
Kern oder gewisse Heteroeyclen tun, muB zutreffen, wenn die ungesatt. Seitenketten 
eine der Kemdoppelbindungen in eine umnittelbare Konjugation hineinziehen u. 
darin festlialten konnen. Damit wiirde die Oscillation gehemmt u. die Doppelbindungen 
im Kem nahmen eine bestimmte Lage ein. Weil eine von ihnen zwei konjugierten 
Systemen angehorte, darum auch yon beiden beansprucht wurde, waren die Bedin- 
gungen fiir den rcin aromat. Charakter des Kemes nicht mehr erfiillt. Bzgl. des 
Sattigungszustandes u. der SubstitutionsregelmaBigkeiten miiBten solche Yerbb. 
naphthoiden Bicyclen almeln. — Es wird gepriift, ob sich charakterist. Eigg. des Naph- 
thalins u. seiner Deriw., z. B. des fl-Naphtkols, bei dem o-Bimnylbenzol bzw. seinem 
Oxy-4-Deriv. wiederfinden. Dies ware zu erwarten, wenn von den beiden moglichen 
Zustanden I u. II der zweite der stabile ware. —  Es werden dio spektrochem. Eigg. 
des Naphthalins mit denen des o-Divinylbenzols yerglichen. Ihre Absorptionsspektren 
lassen eine Ahnlichkeit nicht yerkcnnen; wenn auch das beim Naphthalin erscheinende 
Minimum der Absorption beim o-Divinylbenzol fehlt, so tritt doch bei einer Gegen- 
iiberstellung mit dem o-Didthylbenzol (ygl. Fig. im Original) eine annahemd gleiche 
Verlagerung der Absorption nach gróBeren Wellenlangen deutlich zutage. In einer 
Tabelle 1 (vgl. Original) werden die Molrefraktionen u. -dispersionen yon Benzol, Athyl- 
benzol, o-Diathylbenzol, o- Alhyltinylbenzol, Vinylbenzol, o-Divinylbenzol u. Naphthalin 
zusammengestellt. Die tlbereinstimmung der Werte fiir die beiden letzten ist iiber- 
raschend groB, besonders auch der in Prozent ausgedriickten spezif. Exaltationen der 
Moldispersionen, die opt. Anderungen sehr scharf anzeigen. —  Die Zahlen sind be
sonders, eindrucksyoll, wenn man bedenkt, daB in der Regel die opt. Wirksamkeit 
ungesatt. Ketten durch RingschluB eine Abschwachung erfahrt. In emer Tabelle 2 
im Original sind hierfiir zwei charakterist. Beispiele angefiilirt, indem die Werte von 
Hexatrien-1,3,5 mit denen von Benzol u. die von Phenyl-4-butadien-l,3 mit denen yon 
Naphthalin u. o-Divinylbenzol zusammengestellt werden. Formal entspricht der tlber- 
gang des o-Divinylbenzols in Naphthalin (II III) ganz dem des Hexatriens-1,3,5 
in Bzl., auch ist er von dem des isomeren Phenylbutadiens in Naphthalin (IV -V III) 
auBerlich kaum yerschieden. Aus der spektrochem. Unters. laBt sich aber deutlich 
erkennen, daB bei II IH der RingschluB keine opt. Neutralisation der Valenzen 
zur Folgę hat, daB mit ihm demnach auch keine erhebliche Anderung des Bindungs- 
zustandes u. damit des inneren Ausgleiehes der konjugierten Systeme yerkniipft ist. 
Dagegen erfahren diese Eigg. in den beiden anderen Fallen mit dem Eintritt des Ring- 
schlusscs einen auffalligen Wechsel, der bekanntlich auch rein chem. oft deutlich er- 
kannt wird. — Das o-Diyinylbenzol wird auf dem Wege V VI -V- V n — VJUI—IX 
erhalten. — Die yon v. Bkaun, K bu ber u. DANZIGER (C. 1 91 7 . I. 72) ais YII be- 
schriebene Verb„ aus o-Xylyleneyanid durch Red. erhalten, ist yerschieden von der 
wirklichen Verb. VII u. deshalb aus der Literatur zu streichen, desgleichen die daraus 
hergcstellten Verbb. — Das o-Diyinylbenzol neigt nur wenig zur Polymerisation, in 
■Obereinstimmung mit seiner naphthoiden Natur. Im diffusen Licht halt es sich monate-

CH

l ( V r H‘ II f Y ® = C H ,  _ _ v I n A - C H = ?H
I ^ L c H ^ H ,  —CH=CHi ^ J i-C H =C H  ^  /C H

HiC
—CH=CH— CÔ   X  ist in T : CH.-CH,-COOH; in VI: CH.-CH.-CO-XH,

r o - ^ °  l k  in T li: CH.-CH,-NH. in TUI: CH.-CH,-N(CH,).J
V  ®  C0 y _ ^ b) in IX : CH=CH,; in a): CH:CH-C0-0-C0-CH,
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lang unverandert; im direkten Sonncnlicht erfolgt Polymerisation zu einer farblosen, 
kautschukahnlichen M. — Katalyt. angeregter H reduziert IX zu X  u. weiter zu XI. 
Die partielle Red. Yerliiuft nicht einbeitlich.

V e r s u c h e .  fl,P'-o-Phenylen-di-acrylsdure, Bldg. nach P erk in  {J. chem. Soc. 
London 55 [1888]. 15), etwas abgeandert; das Na-Salz der Dicarbonsaure befindet 
sich nicht im alkoh. Filtrat, sondem unter den ausgeschiedenen Salzen. Entw. beim 
Erhitzen C02; in dem zahfl. Rk.-Prod. befindet sich yielleicht ein Polymerisationsprod, 
des o-Divinylbcnzols. —  Das Na-Salz der Dicarbonsaure gibt mit Natronkalk NaphlhaUn 
(bis zu 80% der Theorie). Derivv. der Saure (vgl. Diss. W. K la u d itz , Braunschweig 
1928). — Dimeihylester, C14H140 4; Nadeln, aus A., F. 68°. Gibt das Tetrabromid, 
C14Hi40 4Br4, F. 141°. — Dialhylester, ClęHi80 4, Krystalle, aus A., F. 81°. —  Telra- 
bromid, CjuH^OjBr.,, F. 138°. — Dichhrid, schwach gelbe Nadeln, aus Bzn., F. 84°,
— Dianilid, Nadeln, aus A., F. 231°. —  Oemisclites Anhydrid CleHuO„ (Formel a) 
(W- Klauditz), aus /?,/?'-Phenylen-di-acrylsaure mit Essigsaureanhydrid im Uber- 
schuB bei Siedetemp.; Nadeln, aus CC14, F. 94° (Zers.); leicht verseifbar; es tritt leicht 
Abspaltung von Essigsaureanhydrid ein (im Exsiccator bei gewolmlicher Temp.) unter 
Bldg. von b). — f},/}'-o-Phenylen-di-acrylsaureanhydrid, CJ2H8Ó3 (b), aus a) beim Schmel- 
zen im Vakuum bei 120°; Nadeln, aus Nitrobenzol, F. 254—256° (Zers.); wird von A. 
u. wss. Alkali auch beim Kochen nicht angegriffen. Wird durch alkoh. NaOH erst 
in Siedehitze unter Ruckbldg. von /?,/?'-o-Phenylen-di-acrylsaure aufgespalten. — 
P,f}'-o-Phcnyle7i-di-propion$aure(y), aus /?,/?'-o-Phenylen-di-aerylsaure durch Hydrierung 
mit Ni-, Co-, Cu-Mischkatalysator im Druckautoklavcn bei gewohnlicher Temp.; 
Nadeln, aus W., F. 171°. —  Gibt auf dem W.-Bade mit SOCl2 u. nach Bchandlung 
mit konz. NH3 das /?,/?'-o-Phenylen-di-propionsdureamid, C,2H]60 2N (VI); Nadeln, 
aus A., F. 195°. —  Gibt in KOH +  Br in W., zuletzt auf dem W.-Bade fi,ft'-Diatmno- 
o-diathylbenzol, C,0H16N2 (VII); wasserhellcs 01, Kp.! 130— 131° riecht blumenartig. — 
Chlorhydrat, Nadeln u. Mk., aus A., F. 255— 265° (Zers.). — Acelylrerb. C14H20O2N2, 
aus Bzl., F. 111°. — Benzoyherb., C24H240 2N2, aus CH3OH, F. 154°. — Diąuartdres 
Jodid, C16H30N2J2 (VIII), aus VII in NaOH in W. +  CHSJ; Krystalle, aus W., F. 310° 
(Zers.). — o-Divinylbenzol, C)0HI0(IX), aus M II mit Ag20  in H ,0 u. Eindampfen des 
alkal. Filtrates im Vakuum bei 15— 20°; wasserhelle Fl., Kp.j2 73— 74°; D .224 0,9325; 
n022 =  1,568 27; nD22 =  1,575 94; nF22 =  1,596 30. —  o-Didthylbenzol, CI8H14 (X), 
aus IX in A. beim Hydrieren mit P t02, H20 ; Kp .12 66—67°; Kp .700 176— 177°; wasser
helle Fl., riecht schwach aromat.; D .224 0,8795; nc22 =  1,498 51; no22 =  1,502 57; 
np22 =  1,513 26. •— o- Alhyl-a.,p-dibromdthylbenzol, Ci0H12Br2, aus IX beim Hydrieren 
wie oben, aber Abbrechen nach Aufnahme der entsprechendcn Menge H, Dest. des 
Ruckstandes (Kp.12 66— 74°), Behandlung des Destillats in Chlf. mit Br u. Fraktio- 
nieren des Ruckstandes im Vakuum; Vorlauf: Kp .)2 66— 68°; Hauptfraktion: Kp .12 
139—143°; der Ruckstand aus A., envies sich ais o-Divinylbenzoltelrabromid; im Vor- 
lauf liegt zweifellos das o-Diathylbenzol vor; der Hauptteil, das Dibromid, wurde nocli- 
mals fraktioniert: Kp .12 141— 142°. —  Das Dibromid gibt in absol. A. mit Mg-Spanen 
u. etwas J, zuletzt auf dem W.-Bad das o-Athylvin.ylbe.nzol, Ci„HI2 (XI); wasserhelle 
Fl., Kp.12 68— 68,5°; Geruch ahnlich wie yon IX ; D .224 0,9119; nc22 =  1,536 25; nn22 =
1,542 21; np22 =  1,557 96. (Ber. dtseh. chem. Ges. 69. 715— 22. 1/4.1936. Braun- 
schweig, Techn. Hochschule.) BUSCH.

J. S. Salkind und M. W . Belikowa, Uber die Einmrkung von Brom auf fl-Naph- 
Ihalinsulfosdure. In Fortsetzung einer friiheren Unters. (C. 193 4 . II. 2217) wurde 
gefunden, daB die Bromierung Yon j}-Naphthalinsulfosdure in wss. Lsg. gleiche Mengen 
Yon l-BromiMphthalin-6-&ulfosaure, C,0H7BrS03 • 3 H20, F. 60° (wasserfrei F. 118— 120°); 
K-Salz, C10H6BrSO3K ; Na-Salz, C10HeBrSO3Na-H2O; Ca-Salz (C10H6BrSO3)2Ca-H,O; 
Zn-Salz, (Ci0H6BrSO3)2Zn- 6 H20  (analoge Hexahydrate bilden auch das Cu- u. Ba-Salz); 
Sdurechlorid, C10H6BrSO2Cl, F. 96—96,5°; Sdureamid, F. 219—220°; u. 1-Brom- 
naphlhalin-7-sulfosdure, F. 83— 85°; K-Śalz, C10HcBrSO3K (reizt die Schleimhaute); 
Ba-Salz, (C10H6BrSO3)2Ba-3 H20 ; Cu-Salz, (C10H6BrSO3)2Cu-H2O; Sdurechlorid, 
CioHeErSOjCl, F. 120—121,5°; Saurebromid, F. 124— 125°; Sdureamid, F. 187— 188°; 
liefert. Die Konst. der beiden isomeren Sulfosauren wurde durch Umsetzung mit 
PBr5 zu den entsprechendcn Dibromnaphthalinen ermittelt. (Chem. J. Ser. A. J. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 4  (66). 
1211—16.) BERSIN.

B. K. Blount und A. Weissberger, Darstdlung von Acenapłithenglykol und einige 
Kondemationsreaklionen von NaplUhalin-l,8-dialdehyd. (Vgl. CRIEGEE, KJHAFT u.
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R a n k , C. 1933. II. 3679.) Acenaphthcncliinon kann mit Natriumamalgam zu cis- 
Acenaplithcnglykol (I) reduzicrt werden, wahrend aus Phenanthrenchinon unter den 
gleichen Bedingungen 9,10-Dioxyphenanthren entsteht. I wird mit Bleitetracetat 
zum Naphthalin-l,8-dialdehyd oxydiert, der ebenso wie 1,8-Diacetylnaphthnlin mit 
o-Diaminen oder 1 : 8-Diaminonaphthalin keine Chinoxaline bildet. Die Tropin- 
kondensation (vgl. R o b in s o n , C. 1932. II. 544) ergab Y im Gemisch mit einer Base, 
welche aus dem Aldehyd u. Methylamin unter gleichzeitiger Red. entstanden sein diirfte 
u. ais VI angesehen wird. In einer Phosphatpufferlsg. von pa =  6,5 (vgl. ScHOPF 
u. L e h m a n n , C. 1935. II. 1023) fiihrt die ICondensation nur zum Tropinon.

HO-CH— CH-OH /
/  \_r>«-----CHt\ (  )-CH.\

)n -CH,
-C H /

O—CH— CH-OH /  \ /  \

c s o  ' - 3 h >
V e r s u c h e .  eis-Acenaphthenglykol (I) aus Acenaphthcncliinon durch Red. 

mit Natriumamalgam +  A. in N-Atmosphare bei 50°. Aus Bzl. u. yerd. A., F. 160°. 
Aus den Mutterlaugen ein Gemisch der Isomeren. —  l-Melhyl-2,6(l,8)-naphlha- 
piperidon-4 (V) aus dcm Aldehyd, Acetondicarbonsaure, Kalk u. Methylamin in 50%ig. 
Methanol. Die freie Baso konnte nicht krystallisiert werden; sie gab sofort ein Di- 
piperonylidenderiy. (ygl. B lou n t, C. 1933. II. 877); isoliert ais Pilcrat, C22H180 8N4, 
aus Aceton diinne, gelbe Blattehen, F. 197° (Zers.). —  Aus der Mutterlaugc Base 
C13H13N (VI) ais Pikrat, C19H,60,N4, rote Krystalle, F. 165— 166°. (J. chem. Soc. 
London 1936. 336— 37. Marz. Oxford, The Dyson Perrins Laboratory.) H an el.

H. Kiernstedt, Uber einige Reaklionen organischer Perozyde und iiber die Auf- 
findung des Tetralinperoxydes. Tetralinperoxyd reagiert mit Hg, so daB es in Benzinen 
bei dem Nachweis von S solchen yortauschen kann. Dagegen yerhindert es die Rk. 
yon S mit Cu, so daB dieses auch in S-haltigen Benzinen blank bleibt. Eisencarbonyl 
wird durch Tetralinperoxyd zers. Auf die Haut wirkt Tetralin rótend, bei langerer 
Beriihrung wird die Haut wund u. es wurde in den Handen hierbei Schmerz u. eine 
gewisse Starrheit beobachtet. Zur Herst. des Tetralinperoxydes aus Tetralin wird 
dieses bei erhohter Temp. mit ozonisierter Luft oder 0 2 oxydiert, das Peroxyd mit 
NaOH extrahiert u. aus dieser durch Neutralisation ausgeschieden. Bei einiger Vor- 
sicht ist es ungefahrlich zu handhaben. F. 54,5°. (Brennstoff-Chem. 17. 83—86. 1/3.
1936. Bochum, Benzol-Verband.) Ju- Schmidt.

Alfred Burger und Erich Mosettig, Die Darstdlung von 9,10-Dihydrophen- 
anthren und seinen Derimten. Gereinigtes u. iiber Na dest. Pheiumthren liefert beim 
Hydrieren in Ggw. eines Cu-Cr-BaO-Katalysators („37 KAF“ von CONNOR, FoLKERS 
u. A d k i n s , C. 1932. I. 2565) unter Druek' bei 220° 9,10-Dihydrophenanthren, F. 32°, 
nD25 =  1,6464. Die Erwartung, daB die 9,10-Doppelbindung bevorzugt hydriert 
wird, hat sich also bestatigt. Tetra- u. Oktahydrophenanthren konnten nicht nach
gewiesen werden. —  9,10-Dihydrophenanthren gibt bei der FRIEDEL-CRAFTS-Rk. 
in CSj oder Nitrobenzol ausschlieBlich 2-Acetyl-9,10-dihydropheminthren, C16H,40, 
F. 51— 52°; Oxim, C16H15ON, F. 14&—147,5°; Semicarbazon, C17H17ON3, F. 236—237°. 
Die Konst. der Acetylyerb. wurde einerseits durch Oxydation mit Cr03 zu 2-Acetyl- 
9,10-phenanthrenchinon, C16H]0O3 (F. 223—224°), andererseits mit NaOCl zu 9,10-Di- 
hydrophenanthren-2-carbonsdure, C15Hn 0 2 (F. 211,5—212,5°) bewiesen, dereń óliger 
Meihylesler, Ci„Hl40 2, mit Se bei 300° Phenanthren-2-carbonsaure liefert. —  2-Brom- 
acetyl-9,10-dihydrophenanthren, C16H13OBr, F. 93,5— 95°. —  Durch dio beyorzugte 
Substitution des Dihydrophenanthrens in 2-Stellung werden Ausgangsmaterialien fiir 
die Synthese von mit Sterinen u. Sexualhormonen yerwandten Verbb. leicht zuganglich.
—  Anthracen wird bei der Druekhydrierung in Ggw. yon Cu-Chromit schon bei 160° 
in wenigen Stdn. hydriert u. liefert fast quantitativ 9,10-Diliydroanthracen. (J. Amer. 
chem. Soe. 57. 2731—32. 1935. Uniy. o f Virginia.) Os t e r t a g .

P. P. Ssurmin, Kondensation von Aceton und Mesitylozyd mit Furfurol. 1. Aceton 
u. Furfurol. Zur Darst. des Monofurfurylidenaceions wurden 4— 5 Mol. Aceton mit
1 Mol Furfurol u. 2,5% NaOH 2 Stdn. bei 0° geschiittelt u. das entstandene 01 nach 
18 Stdn. fraktioniert. Nadeln mit Citronengeruch, F. 39—39,5°. Phenylhydrazon 
(aus A.), F. 123— 123,5°. — Aus 5 Mol Furfurol u. 1 Mol Aceton wurde das Difurfury- 
lidenaceton erhalten. Geruchlose Nadeln, F. 60— 61°. Phenylhydrazon. (DasHydrazon 
wird dem aus den Komponenten in alkoh. Lsg. entstehenden Nd. mit A. entzogen, 
■ nach Abdampfen des A. in Aceton aufgenommen u. mit W. gefallt.) F. 121— 122 .
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2. Aceton u. Mesityloxyd. Die Rk. erfolgt schwerer ais mit Furfurol u. yerlauft rascli 
nur in Ggw. von starkem Alkali (gleiche Yol.-Teilo 50—60%ig- NaOH). Aus dem 
entstehenden Harz kann durch Extraktion mit Mothanol u. Fallen mit 5%ig. NaCl- 
Lsg. Furfurylidenniesityloxyd in amorpher Form abgeschieden werden, F. 140— 145°. 
Das Phenylhydrazon war nicht erhaltlich. (Chem. J. Ser. A. J. a lig. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1642—44. 1935. 
Saratów, Staatl. Univ.) M a u r a c h .

P. N. Kurien, C. J. Peter und K. C. Pandya, Die Kondensation von Aldehydem 
mit Malonsaure in Gegenwart organischer Basen. III. Die Kondensation von Salicyl- 
aldehyd mit Malonsaurediathylesler. (II. ygl. C. 1 9 3 5 . II. 2362.) Bei der Kondensation 
yon Salicylaldehyd mit Malonester in Ggw. von Piperidin nach KNOEVENAGEL (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 2593) kann an Stelle von Piperidin auch Pyridin u. andere 
organ. Basen angewandt werden; unter den von K n o e v e n a g e l  angewandten Be- 
dingungen wird nach 5 Tagen bei Raumtemp. Cumarincarbonsaureester in 55°/0ig. 
Ausbeute erhalten. Wahrend bei Anwendung von Piperidin schon in wenigen Stdn. 
die Abscheidung eines festen Nd. einsetzt, erfolgt mit Pyridin auch in 10 Tagen keine 
Rk. Bei Tempp. etwas uber 100° erfolgt in geringem Mafie Kondensation, doch sinkt 
die Ausbeute bei weiterer Temp.-Erhohung. Eine Verlangerung der Erhitzungsdauer 
yon 5 auf 18 Stdn. bewirkte steigende Ausbeuten, doch hatte wcitercs Erhitzen keinen 
Erfolg oder bewirkte das Gegenteil. Bei diesen Verss. wurde 0,15 Mol Pyridin an
gewandt, bei Variierung von 0,02— 1 Mol wurden die gleichen Ergebnisse wie im Falle 
der Kondensation mit Malonsaure (II. Mitt.) erhalten. Die hoehste Ausbeute betrug 
580/0. Unter den gleichen Bedingungen wurde die Kondensation in Ggw. yon Chinolin, 
Isochinolin, Lulidin, a.-Naphthochinolin, Chinaldin, Cinchonidin, Dimethyl• u. Diathyl- 
anilin untersucht, die unter den optimalsten Bedingungen ebenfalls befriedigende 
Ausbeuten ergaben. Zu erwahnen ist, daB, wahrend Malonsaure in Ggw. molarer 
Mengen der Base keine Kondensation eingeht, sondern in Essigsaure u. C02 gespaltcn 
wird (ygl. II. Mitt.), Malonester —  wahrscheinlich infolge seiner gróBeren Stabilitat — 
sich mit Salicylaldehyd kondensiert; die Ausbeute an Cumarincarbonsaureester betrug 
jedoch nicht mehr ais 18%.

V e r s u c h e. Zu allen Verss. wurden 4 g Malonsaurediathylester (frisch dest., 
Kp. 197— 199°) u. 3 g reiner Salicylaldehyd angewandt. —  Piperidin. Mit 0,15 Mol 
der Base bei 20— 23° (5 Tage) in 55%ig. Ausbeute Cumarincarbonsaureathylester, 
hellgelbe Krystalle aus A., F. 94— 95°. — Pyridin. Die Base wurde einige Wochen 
iiber KOH gehalten u. dann dest., Kp. l l £ —114,5°. Unter den fur Piperidin an
gewandten Bedingungen erfolgte auch in 10 Tagen keine Rk. u. ebensowenig trat 
Kondensation bei 5-std. Erhitzen auf 40, 60, 80 u. 100° ein; bei 110° betrug dio Aus
beute 8% . Bei 6-std. Erhitzen auf 120° wurde eine Ausbeute yon 17% erzielt, die jedoch 
bei 4-std. Kochen iiber freier Flamme auf 8%  sank. Steigende Erhitzungsdauer bei 
100 u. 110° bedingte eine Steigerung der Ausbeute bis zu 55%; die Ausbeuten w-urden 
bestimmt, nachdem das Gemisch nach SchluB des Erhitzens noch 3 Tage bei Raum- 
temp. gehalten worden war. 18-std. Erhitzen auf dem W.-Bad ist offenbar am gunstig- 
sten. Bei Yariierung der zugesetzten Menge Pyridin wurde mit 0,02 Mol der Base die 
niedrigste Ausbeute (9%) erzielt, diese stieg jedoch mit 0,5 Mol (W.-Bad, 18 Stdn.) 
auf 58%, wahrend mit molaren Mengen die Ausbeute auf 18% zuriickging. — Andere 
Basen. Die Verss. wurden unter den fiir Pyridin gefundenen optimalsten Bedingungen 
ausgefiihrt, wobei Cinchonidin ebenfalls eine Ausbeute von 58% ergab. (Proc. Indian 
Acad. Sci. 1. Seet. A. 775— 79. 1935. Agra, St. John’s College.) S c h ic k e .

Toąuir Ahmad Vahidy und K. C. Pandya, Die Kondensation von Aldehyden mit 
Malonsaure in Gegenwart organischer Basen. IV. Die Kondensation mit Piperonal. 
(III. ygl. yorst. Ref.) Wie friiher (vgl. K u r i e n  u . P a n d y a , C. 1 9 3 5 . I. 3925) gezeigt 
wurde, entsteht aua Piperonal u. Malonsaure in Ggw. yon Spuren Pyridin quantitativ 
Piperonylacrylsaure, dereń F. jetzt etwas hoher ais bisher in der Literatur angegeben, 
zu 242° gefunden wurde. Wiederholung der Verss. mit etwa 0,15 Mol Pyridin be- 
statigte die friiher erhaltene Ausbeute. Bei Anwendung von Lutidin, Chinolin, Iso- 
chinolin, Chinaldin, Didthyl- u. Dimethylanilin, Piperidin, Methyl- u. Athylanilin, 
Diphenylanilin, Anilin, o-, m- u. p-Toluidin, a- u. f}-Naphthylamin, NHtOH u. malon- 
saurem NHi an Stelle yon Pyridin unter gleichen Bedingungen yariierten die Ausbeuten 
yon 40% bis zur theoret.; in den Fallen schlechterer Ausbeute wurde Verharzung beob- 
achtet. Die Kondensation yon Piperonal mit Malonsaure erfolgt jedoch auch ohne 
Zusatz einer Base. Ein gleiches Verh. ist von D u t t  (ygl. J. Indian chem. Soc. 1 [1925]
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300) im Falle des Benzaldehyds beobaehtet worden, doch enteteht hierbei Benzyliden- 
malonsiiure. Piperonal jedoch lieferte Piperonylacrylsaure, die bei AusschluB jeder 
anderen Substanz nach 4-std. Erhitzen in 50%ig. Ausbeute erhalten wurde; eine Aus
beute von 95% wurde nach 18-std. Erhitzen erreicht. Die meisten der angewandten 
Basen bewirken die gleiche Ausbeute in 4 Stdn., u. Spuren sind wirksamer ais molare 
Verhaltnisse, wie die Ergebnisse mit Chinolin u. Pyridin (vgl. D a l a l  u. D u t t , C. 1932.
II. 3705) zeigen. In anderen Fallen hemmt dio Harzbldg. nicht nur die Rk., sondern 
erschwert auch die Aufarbeitung u. yermindert die Ausbeute.

V e r s u e h e .  3 g  Piperonal u. 2 g Malonsaure wurden mit Spuren der gereinigten 
u. friseh dest. Basen auf dem W.-Bad etwa 4 Stdn. erliitzt, die erhaltene M. nach dem 
Erkalten mit h. Na2C03-Lsg. behandelt, vom event. gebildeten Harz abfiltriert u. die 
Piperonylacrylsaure, C10H8O4, mit HC1 gefallt, aus A. oder Aceton F. 242° (Zers.), 
Krystallisieren aus Eisessig oder Reinigung iiber das Na- oder Ca-Salz verandert den 
F. nicht mehr, durch Sublimation der Saure Krystalle vom gleichen F. —  Durch Er- 
warmen der Komponenten in obigem Verhaltnis ohne Basen auf dem W.-Bad entstand 
vorige Saure in obigen Ausbeuten. (Proc. Indian Acad. Sci. Seet. A. 2. 402—05. Okt. 
1935. Agra, St. John’s College.) SCHICKE.

Daniel G. Flynn und Alexander Robertson, Oxycarbonylvcrbindungen. X . Cuma- 
rine und Chronione aus asymm. m-Xylenol. (IX. vgl. C. 1934. II. 777.) Durch Konden
sation von asymm. m-Xylenol (I) mit Acetessigester, dessen a-Mcthyl- u. a-Athylderiv. 
wurden nach dem v. PECHMANNSchen Verf. Cumarine, nach dem SlMONISschen Verf. 
Chromone erhalten. Mit a-Benzylacetessigester u. Benzoylessigester versagte das 
SlMONIS-Verf., u. der Ersatz der H2S04 durch alkoh. HC1 nach APPEL (C. 1935- H. 
2950) ergab nur geringe Ausbeuten an Cumarinen. —  AnschlieCend wurde die Anwendung 
der v. KoSTANECKIsehen Rk. auf 2-Oxy-3,5-dimethylacetophenon (II) untersucht. Die 
cnerg. Acetylierung ergab die 3 móglichen Prodd., nainlich 2,6,8-Trimethykhromon, 
dessen 3-Acetylderiv. u. 4,6,8-Trimethylcumarin. Propionylierung ergab nur 3,4,G,S- 
Tełramelhylcumarin u. 3-Propionyl-2-athyl-6,8-dim.ethylchromon. Benzoylierung ergab 
nur 3-Benzoyl-6,8-dimethylflavon. Diese Rk. verlauft demnaeh unbestimmt u. kann 
nicht zur Feststellung der Chromonstruktur verwendet werden oder doeh hochstens 
in gewissen Fallen. Z. B. wurde durch Acetylierung des 2-Oxy-3,5-dimethylpropio- 
phenons nur 2,3,6,8-Tetramełhylchromon erhalten, ident. mit dem nach SlMONIS dar- 
gestellten.

V e r s u e h e. 4,6,8-Trimethylcumarin. Aus 10 g I, 13 ccm Acetessigester u. 
80 ccm 86%ig. H ,S04 (3 Tage). Aus PAe. oder wss. A. Nadeln, F. 114—114,5°. —
2-Methoxy-f}-3,5-trimethylzimtsaure, C13H10O3. Aus yorigem nach dem Verf. von CANTER 
u. R o b e r t s o n  (C. 1931. II. 2149). Aus PAe. Platten, F. 139°. —  2-Methoxy-3,5-di- 
methylacetophenon. Durch Oxydation der vorigen. Kp .21 134—135°. Semicarbazon, 
Ci„H170 2N3, aus Bzl.-Lg. Platten, F. 193°. Vergleichspraparat aus II mit CH3J u. 
K 2OOj in sd. Aceton (16 Stdn.). — 3,4,6,8-Tetramethylcumańn, F. 108°. — 2-Meihoxxj- 
a,f},3,5-letramethylzimtsdure, Cj4H180 3. A us vorigem. Aus PAe. Prismen, F. 139,5— 140°.
—  3-Athyl-4,6,8-trimethylcumarin, Cł4H160 2, aus 60%ig. A. Nadelbtischel, F. 112,5 his 
113°. —  2-Methoxy-a-athyl-p,3,5-irimelhylzimtsdure, CJ5H20O3. Hydrolyse des vorigen 
zur o-Oxyzimtsaure auch nach 121/2-std. Kochen mit 14%ig. wss.-methanol. KOH 
noch nicht vollstandig. Aus PAe. Platten, F. 112°. —  4-Phenyl-6,8-dimethylcu.marin, 
C17H140 2. Aus I u. Benzoylessigester. Aus 80%ig. A . Nadeln, F. 111°. —  3-Benzyl-
4.6,8-trimełhylcumarin, C „H a80 2. Mit Benzylacetessigester. Aus wss. A. Nadeln, 
F. 112— 113°. — 2-Oxy-3,5-dimeihylbenzoylaceton, C12Hu 0 3. I mit Essigcster u. 
mehrere Stunden gekocht, in W. gel., mit Essigsaure gefallt. Aus verd. A. Nadeln,
F. 85°. Mit FeCl3 rot. — 2,6,8-Triniethylchromon, C12H120 2. 1. Aus vorigem in w., 
etwas HC1 enthaltendem Eg. 2. 5 g I, 5 g Acetessigester u. 7,5 g P20 5 2 Stdn. aut 
Dampfbad erhitzt, nach 1 Stde. noch 7,5 g P20 5 zugegeben, in verd. Lauge aufgenommen
u. ausgeathert, Prod. im Hochvakuum dest. Aus A. Prismen, F. 125°. 2-[3't4 -
Methylendioxystyryl]-6,8-dimethylchromon, C20H 16O4. Aus yorigem mit Piperonal m 
sd. C„H5ONa-Lsg. Aus A. hellgelbe Prismen, F. 195°. —  2 -Oxy-3 ,5 -dimclhylpropio- 
phenon, CnH140 2. 10 g I-Propionat (Pa l f e a y  u. D u b o c , C. 1928. I. 902) allmahhch 
mit 15 g A1C13 yersetzt, 5 Stdn. auł' 130—140° erhitzt usw. Aus verd. A. Platten,
F. 52— 53°. Mit FeCl3 tief blau. —  2,3,6,8-Tetramełhylchromon, C,3H140 2. 1- 3 g l1®3 
Torigen, 5 g  Na-Acetat u. 30 cem Acetanhydrid 22 Stdn. auf 180° erhitzt. 2. Aus 1, 
Methylacetessigester u. P2Os wie oben. Aus A. Nadeln, F. 136— 137°. — i neo" 
Methylendioxystyryl]-3,6,8-trimethylchromon, C21H1S0 4, aus A. gelbe Nadeln, ł .
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— I-Butyrat, C12H160 2. Aus I mit Butyrylclilorid u. Pyridin auf Dampfbad. 01, 
Kp.i7,5 132— 133°. — 2-Oxy-3,5-dimethylbutyroplienon, C12H150 2. Aus vorigem wie 
oben bei 110— 115® (6V2 Stdn.). lvp.M 145— 150°, F. 30°. Mit FeCl3 tief blau. —
2.6.8-Trimethyl-3-athylchromon, C14H160 2. 1. Durch Aeetylierung des vorigen wie
oben. 2. Aus I, Athylacetessigester u. P20 5. Aus A. Nadeln, F. 112,5°. — 2-[3',4'- 
Methylendioxyphenyl]-3-athyl-6,8-diniethylchromon, C22H20O4, aus A. hellgelbe Nadeln,
F. 202—203°. — 20 g II mit 50 ccm Acetanhydrid u. 20 g Na-Acetat 6 Stdn. auf 170°, 
14 Stdn. auf 200° erhitzt usw. Ein Teil des Prod. wurde oximiert u. das Rk.-Prod. 
mit verd. NaOH ausgezogen; aus der alkal. Lsg. mit HC1 3-Acctyl-2,6,8-lrimetliyl- 
chronwnoxim, C14H150 3N, aus CH3OH Platten, F. 119°. Der in Laugo unl. Teil lieferte
2.6.8-Trimelhylchromon. In einem anderen Teil des urspriinglichen Prod. wurde 4,6,8-Tri- 
methylcumarin in Form der 2-Methoxy-/?,3,5-trimethylzimtsaure (vgl. oben) nach
gewiesen. — 2-Atliyl-6,8-divielhylchromon, C13H140 2. II mit Propionsaureatliylester u. 
Na 3 Stdn. gekocht, mit Essigsaure angesauert, mit Dampf dest. Riickstand lieferte 
aus PAe. Platten, F. 109— 110°. Das Diketon konnte nicht isoliert werden. —  20 g II, 
70 ccm Propionsaureanhydrid u. 40 g Na-Propionat in 4 Stdn. von 160 auf 210° u. 
hierbei noch 10Ł/ 2 Stdn. erhitzt usw. Kp.! 160— 172°, aus PAe., bei 78° weich, F. 84 
bis 86°. Ein Teil dieses Prod. mit wss.-methanol. NaOH gekocht, mit W. u. HC1 
gefalltes Prod. mit NaHC03 - Lsg. zerlegt in 3,4,6,8 - Tetramethylcumarin u. 2-Oxy-
з,5-dimelhylbenzoesaure, C9H10O3, aus Bzl. Stabchen, F. 179°; mit FeCl3-blau. Ein
anderer Teil des Rohprod. wurde oximiert u. das Rk.-Prod. mit verd. NaOH aus
gezogen; aus der Lsg. mit Saure 3-Propionyl-2-alhyl-6,8-dimeihylchromcmoxim, 
C10HI9O3N, aus CH3OH Platten, F. 93°. — 3-Benzoyl-6,8-dimclhylfIavon, C24H180 3.
II mit Benzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat 16 Stdn. auf 180— 190° erhitzt usw. Aus 
A. Platten, F. 191— 192°. {J. chem. Soc. London 1 9 3 6 .  215— 17. Febr. Liverpool, 
Univ.) L i n d e n b a u m .

, Heisaburo Kondo und Toshikazu Nozoe, Beitrage zur Athoxylumlagerung der 
a-Athozycinchmiinsaure in a.-Oxycinchoninsaureathylester. Es ist lange bekannt, daB 
sich a.-Athoxycinchoninsaurc (F. 146°) beim Erhitzen iiber ihren F. in a.-Oxycinc7ionin- 
saureathylester (F. 206°) umlagert. Vff. haben versuelit, den Rk.-Verlauf aufzuklaren. 
Wichtig ist, daB neben dem a-Oxyester immer auch a.-Oxycinchoninsaure (F. 330°)
и. <x--Athoxycinchoninsaureathylester (F. 86°) gebildet werden, u. zwar bei kurzem Er
hitzen mehr yon letzterem, welcher bei liingerem Erhitzen yerschwindet. Man muB 
folglich annehmen, daB der a-Athoxyester ein Zwisehenprod. der Rk. ist. Yff. formu- 
lieren demnach den Rk.-Yerlauf wie folgt:

C(COaH)=CH 
CaH .<  i

C(CO HI__CH ^ N _ = C O C sHs
2 C6H4< ^  9 H O-CO ____ ________ +

N----  C»OC2H5 I Yerschlebung
C =C H

° ,iH l<N =Ó -O CJI'2 6

0 n C(COsH )=CH  „  TT C(COjCjII5)=C H
N = = Ó • OH X : i

+  H ^ o . c o

C#H C(ColC,Hs)=ęH c ii <T iH
N = = = C  • 0C,H 6 8 N =C-O H

2 r H  a C O A H ^ C H
6 4< - N = = = Ó  • OH 

Tatsachlich bildet sieh der a-Oxyester fast quantitativ, wenn man den a-Athoxy- 
ester mit der ot-Oxysaure zusammensclimilzt. Verwendet man Benzoesaure statt 
er oc-Osysaure, so entsteht Benzoesaureathylester. (J. pharmac. Soc. Japan 5 6 .  

8. Jan. 1936. Tokyo, Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) L i n d e n b a u m .
0. <T. Magidsson und I. J. Gorbowizki, Uber Derimte des 1-Metkylanhydrokotamins 
wre andsth&sierende Wirkung. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 

qoo^aU Sser- A- Shurnal obschtschei Chimii] 5  (67). 1279—88. 1935. — C. 1 9 3 5 .  I. 
d<!87-) B e r s i n .
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I. M. Górski, L. I. Muljarund W. A. Schpanski, Untersuchung einiger cyclischer 
Polymethylen-Arsenverbindungen. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitseheski 
Shumal. Sser. A. Shumal obschtscliei Chimii] 4 (66). 1270—73. —  C. 1934. II. 
611.) B e r s i n .

I.M. Górski und W . A. Schpanski, Untersuchung einiger cyclischer Polymethylen- 
Arsenterbindungen. II. (I. vgl. yorst. Ref.) (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: 
Chimitseheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii]4 (66). 1283—85.) B e r s .

Carl V. Moore, Ruth J. Erlanger und Edward S. West, Kondensaiionsprodukte 
des Acetessigeslers. IV. Zwei sehr reaktionsfaliige V erbinrlungen aus Olucose und Acet- 
essigester. (III. vgl. C. 1928. I. 485.) Glucoseeyeloacetessigester (I) gibt bei der Oxy- 
dation mit HgSÓ4 einerseits, mit Perbenzocsiiure andererseits anscheinend 2 Isomere 
C12H180 8 (A bzw. B), die sich durch gro Be R k .-F a h ig k e it  auszeichnen. Vcrb. A, aus I 
mit HgS04 in W. bei 20°. Reinigung durch Bchandlung mit Aceton u. Umfallen aus A. 
mit A. gelbliches, h ygrosk op . pulverisierbarcs Harz, 1. in W., A., Aceton; swL in Chlf., 
A.; unl. in PAe. [a]o25 =  — 70,9° (W.; c =  3,65). Verharzt beim Aufbewahren iiber 
H2S04, farbt sich mit Alkalien rotbraun, gibt mit NaOJ sofort CHJ3, reduziert 
FEHLINGsche Lsg. stark bei 20°. Enthalt 3 OH-Gruppen, von denen nur 2 benzoyliert 
werden. Dibenzoylderiv., C26H2aO10, braunes Harz, [a]o2S =  — 52,5° (absol. A.; 
c =  2,09). —  Verb. B, aus I in W. mit Perbenzoesaure in Essigester in Ggw. von BaC03 
in 72 Stdn. bei 20°; braunes, sehr hygroskop. Harz. [<x]d29 =  — 33,4° (W.; c =  2,22). 
(J. biol. Chemistry 113. 43— 47. Febr. 1936. St. Louis u. Portland, Uniw.) O h l e .

Remy Cantieni, Reaktionsverzdgerung und Ileaklionsnachwirkung beim Zcrfall 
von Fructose durch ultraviólettes Lichł. Uber lichlinduzierte Fruciose. (Vgl. C. 1936. I- 
3140.) Beim Ultrayiolettbestrahlen yon wss. Fruclosehgg. setzt die Gasentw. all- 
mahlich ein (Rk.-Verzogcrung) u. dauert nach Aufhóren der Lichteinw. noch eine go- 
wisse Zeit an (Rk.-Nachwrkg.). Die im Anfang zu wenig erhaltene Gasmenge ist un- 
gefahr gleich der noch nach SchluB der Bestrahlung gebildeten Gasmenge. Die Nach- 
wrkg, ist im langwelligen UV groBer ais im kurzwelligen, sie wird durch T em p.-E rhóh un g 

verkurzt. Druckerhohung yerlangsamt die Bldg.-Geschwindigkeit des Gases. — Vf. 
deutet seine Verss. durch Annahme einer „lichtinduzierten Fructose", dereń Zerfalls- 
geschwindigkeit proportional ihrer Konz. ist u. die unter Wiłrmeentw. wieder in dic 
urspriingliche Form iibergehen kann, wenn der Zerfall (CO-Bldg.) erschwert wird. 
(Helv. chim. Acta 19. 270—76. 16/3. 1936. Basel, Univ., Physikal.-chem. Anst.) E l s n .

Remy Cantieni, U ber die Wirkung t-on Kochsalz und anderen Halogeniden auf 
Fruciose im langwelligen vltraviolelten Licht. (Vgl. vorst. Ref.) NaCl setzt die Ver- 
zógerung u. die Nach wrkg, der Gasbldg. aus wss. Fructoselsgg. bei UV-Bestralilung 
ca. auf die Halfte herab. In Ggw. von KBr u. K J ist die Gesamtgasmengo sehr viel ge- 
ringer. (Hely. chim. Acta 19. 276— 80. 16/3. 1936. Basel, Umv., Physikal.-chem. 
Anstalt.) E l s n e r .

Pu lin Behari Sarkar, Sind Kohlenhydrate ein Bestandteil des Lignins? Vf. findet 
bei der Oxydation von Jutelignin mit Salpctersaure keine Pentose oder Hexose, wahrend 
RASSOW  u . Lude (C. 1932. I. 48) bei der Oxydation yon Bambuslignin Galaktose 
erhalten konnten. Vf. halt es daher fur unwahrseheinlicb, daB Kohlenhydrate Bestand- 
teilc des Lignins sind. (Sci. and Cult. 1. 209— 10. 1935.) B r e d e r e c k .

Yoshikazu Hachihama und Hachiro Saegusa, Unlcrsuchungen iiber die Bagasse. 
VT. Methyl- und Acetylderivate des Bagassdignins. (V. vgl. C. 1935. II. 1180.) Mcthylie- 
rung yon Bagassehgnin mit Dimethylsulfat-10%ig. NaOH lieferte nach z w e im a l ig e r  
Methylierung ein yollmethyliertes Lignin mit 31,77% OCH3, dessen Mol.-Gew. in Bzl.
u. Campher zu 1210 ermittelt wurde. Analyse des Mcthylhgnins ergab die Formel 
CcoH ,A (O C H 3)12, so daB dem urspriinghchen Bagassehgnin Formel C60H3?O6(OH)6- 
(OCH3)6 zukame. Acetyliemng des Lignins mit Essigsaureanhydrid-Pyridin lieferte 
ein Acetylderiy. mit 16,28% CH3C0 u. 13,43% OCH3. Von den 6 OH-Gruppen obiger 
Formel wird eine offenbar nicht angegriffen, so daB dem Acetyllignin die Formel 
C60H39O5(CH3COO)5(OH)(OCH3)a zukommt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
310 B. 1935. Osaka, Imperial Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) SCHICKE-

Yoshikazu Hachihama, Hachiro Saegusa und Wasuke Takemura, t Unter- 
suchungen iiber die Bagasse. VII. V er gleich ton Bagasse- und Holzlignin. (VI. vgl. 
yorst. Ref.) In physikal. u. chem. Beziehung unterscheidet sich Bagasselignin deutlich 
yon einem Lignin aus Weichholz u. erinnert in seinem Verh. an Hartholzlignin. Die 
"UV-Absorption yon Bagasselignin bzw. seinem Methylderiy. zeigte ein Maximum bei 
274 bzw. 273 m/i (in Essigsaure), wahrend ein aus Śaghalien Todomatsu (oder Ezo-
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rnatsu) dargestelltes Weichholzlignin, gemessen ais Na-Salz der Ligninsulfonsiiure in 
wss. Lsg., ein Maximum bei 283 m/ł aufwies. Wird Bagasse u. Holz (Todomatsu) in 
Form feiner Spane mit 25%ig. A. u. wechselnden Mengen HC1 u. NaOH im Rohr auf 
180° erhitzt, so zeigt sich, daB Bagasselignin in jedem Fali wesentlich loslicher ist ais 
Todomatsulignin; z. B. bleiben in einer Lsg. vom ph =  13,0 70% des Todomatsu- 
lignins, dagegen nur 5%  des Bagasselignins ungel. Nach KLEINERT u. T a y e n t h a l  
(C. 1932. I. 468) ist unter gleichen Bedingungen Hartholzlignin loslicher ais Weich
holzlignin. Die Methylierung von Bagasselignin (ygl. vorst. Ref.) erfolgt schlieBlich 
leichter ais die von Weichholzlignin (vgl. hierzu H a r r i s  u. Mitarbeiter, C. 1934. II. 
3502). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 416 B—17 B. 1935. Osaka, Imperial 
Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) SCHICKE.

R. S. Hilpert und S. Wisslinck, Uber Diozanlignin und den Farbsłoff des Eben- 
hólzes. Vff. fuhren das Dioxanverf. statt mit Holz mit Xylose durch. Dabei yerwandelt 
sich der grofite Teil in eine pechartige M., die nach Auswaschen mit W. in ein schwarzes 
Pulyer iibergeht. Bei gleicher Behandlung geht Fructose in Lsg., farbt sich braun 
u. gibt beim Yerdiinnen mit W. einen Nd. ahnlich dem aus Xylose. In ihrer Zus. stehen 
beide Prodd. den Ligninen nahe. Die Rk.-Prodd. aus Holz sind OCH3-haltig, die aus 
Zuckern nicht. Glucose zeigt unter gleichen Bedingungen keine Yerfarbung. —  Zu 
der Arbeit von WEDEKIND (C. 1936. I. 1236) iiber das Pigment des Ebenholzes weisen 
Vff. daraufhin, daB es unmóglich ist, ein Ebenholzpigment mit der ihm zugeschriebenen 
Zus. u. Eigg. yon Rk.-Prodd. empfindlicher Kohlenhydrate zu unterscheiden oder gar 
zu trennen. Vff. haben weiterhin bei Stroh, Rotbuche u. Fichtenholz die Riiekstande, 
die man nach der Behandlung mit Dioxan/Salzsiiure erhalt, untersucht, ebenso die 
aus der Dioxanlsg. mit W. ausfallbaren Ligninę. Diese Dioxanlignine stehen den Rk.- 
Prodd. der Zucker zumindest sehr nahe. Die nach der Dioxan/Salzsaurebehandlung 
zuriickbleibenden braunen Substanzen sind keineswegs reine Cellulose, wie aus dem 
hohen C-Geh. hervorgeht. Vff. nehmen an, daB die farbenden Bestandteile Zers.- 
Prodd. von Kohlenhydraten sind, die, wie im Falle der Xylose, in Dioxan unl. sind. 
Das Dioxan-Salzsaureverf. diirfte dahcr in der Torliegenden Form fiir priiparative 
Zwecke noch nicht geeignet sein. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 680—84. 1/4. 1936.) B r e d .

I. Sedleckij und B. Brunowskij, Der Aufbau der Huminsaure uiid ihre Beziehung 
zum Lignin und zu den Kóhlen. Rontgenograph. Unters. von Huminsaurepraparaten, 
die aus Torfproben des Minsker u. des Leningrader Bezirkes bzw, aus der Woronesch- 
schen Schwarzerde (nach G ed ro itz  u. Schmuck) dargestellt wurden, zeigte, daB 
Huminsaure krystalline Natur besitzt, u. da allc Praparate gleiche Debycogramme 
ergaben, ist sie ais selbstandige Verb. zu betrachten. Nach WlLLSTATTER u. Zech- 
MEISTER, K on ig  u. Rump liergestellte Ligninpraparate ergaben Rontgenogramme 
mit schwachen u. vcrwaschenen Beugungsringen, dereń Ausmessung deshalb mit 
Fehlem behaftet ist. Vergleich der Beugungsdaten fiir Huminsaure u. Cellulose zeigt, 
daB diese beiden Stoffe wesensyerschieden sein mttssen. Die Daten spreehen mehr fiir 
eine Beteiligung des Lignins ais der Cellulose an der Huminsaurebldg. Auf eine nahe 
Verwandtschaft der Gitter der Huminsaure u. des Graphits weist das Zusammenfallen 
von 2 Huminsaureringen mit den 2 intensivsten Graphitinterferenzen hin; ihr unter- 
schiedlicher Aufbau ware nach Vff. darauf zuriickzufuhren, daB in der Ebene der Haupt- 
Yalenzkrafte die Bzl.-Ringe bei der Huminsaure — im Gegensatz zum Graphit — 
nicht bis ins Unendliche verkniipft w'erden, sondem Inseln von der GroBe der Molekule 
bilden, an dereń Randem die akt. Gruppen gelagert sind. Gegenuberstellung der Daten 
fur Huminsaure mit denen fur Braunkohle u. Anthrazit ergibt eine strukturell-genet. 
Beziehung in der Reihe: Lignin ->- Huminsaure Braunkohle Anthrazit ->- Graphit, 
der auch eine Dichtebest. der einzelnen Glieder, die von links nach rechts anwachsen 
muB, entspricht; wahrend der Obergange vom Lignin bis zum Graphit bleibt somit 
der cycl. Charakter der Struktur erhalten. Die GroBe der Huminsaurekrystallite 
konnte in grober Annaherung bereehnet werden, sie sind flach, da ihre Hóho nur die 
Halfte ihrer Breite ausmacht u. enthalten 3 Molekule, da ihre Hóhe der Identitats- 
periode in Richtung der Achse gleichkommt u. der Netzebenenabstand 3,4 A betragt. 
Die reaktionsfahigen Gruppen an den Randem der Krystallite miissen mit den Mineral- 
koll. in hoelist komplizierte Verbb. eingehen, die ais spezif. Bodenminerale anzusprechen 
sind. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R, S. S. [N. S.] 1935. IV. 279—81. Moskau, 
Institut fiir Bodenkunde, Akademie der Wissenschaften der U. d. S. S. R.) SCHICKE.

Ernst Spath und Friederike Kesztler, Uber die optisćhe Aktiviłdl des Pellolins. 
17. Mitt. Uber Kakteenalkaloide. (16. ygl. C. 1935. II. 3392; ygl. auch C. 1936. I. 
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783.) Yon den Kakteenalkaloiden, dio 1-Methyltetrahydroisochinoline sind u. so ein 
asymm. C-Atom besitzen, wurden Anhalonin u. Lophopliorin opt.-akt. aus der Pflanzo 
isoliert, wahrend Pdlotin, Anhalonidin, Carnegin u. das chem. verwandte Salsolin 
aus Salsola Richtcri bisher stets nur rac. erhalten werden konnten. — Zur Priifung 
der Frage, ob diese Alkaloide erst im Laufe der Aufarbeitung oder beim Lagem der 
Drogę inaktiviert werden, oder ob sie schon in der Zelle in racem. Form entstehen, 
wurde zunachst versucht, d,l-Pellotin in CH3OH mit d-Weinsaure zu spalten u. dabei 
racemisierende Einfliisse móglichst yermięden. Es wurde Pellotin mit [a]D18 =  — 2,4° 
(in Ch]f.) erhalten u. versucht, die darin reiehlich vorhandene Racembase durch wieder- 
holtes schonendes Umlósen aus W.-CH3OH zu entfernen; so wurde ein Pellotin mit 
M d 17 =  — 15,2° (in Chlf.) erhalten; es ist aber fraglich, ob dieses reines l-Pellolin 
vorstellt. —  Es wird durch Stehenlassen in wss. Lsg. langsam (nach 2 Tagen bei 15 
bis 20° [cc]])18 =  — 9,7°), bei der Dest. im Hochvakuum (0,02 mm) bei 140° oder kurzem, 
maCigem Erhitzen rasch vollig racemisiert; in l% ig. wss. KOH verliert es rasch, lang- 
samer in saurer Lsg. seine opt. Aktmtat. —  Da so die leichte Racemisierbarkeit des 
1-Pellotins bewiesen wird, erscheint es wohl ausgeschlossen, es aus dem Pflanzen- 
material mit n. Arbeitsmethoden opt.-akt. zu erhalten. •— Man darf wohl ais sicher 
annehmen, daB die Pflanze, wie die weitaus meisten Alkaloide mit einem asymm. 
C-Atom, auch das Pellotin in einer opt.-akt. Form aufbaut, die wahrscheinlich schon 
in der lebenden Zelle, auf jeden Fali aber bei der Lagerung oder Aufarbeitung der 
Racemisierung anheimfallt. Ob das naturliche Pellotin die 1- oder d-Form vorstellt, 
kann nicht eindeutig entschieden werden; da Anhalonin u. Lophophorin ais 1-Basen 
auftreten, diirfte Pellotin denselben Dreliungssinn aufweisen. Fiir Anhalonidin diirften 
dieselben Verhaltnisse zutreffen. (Ber. dtseh. chem. Ges. 69. 755—57. 1/4. 1936. 
Wien, Univ.) Buscir.

D. Shochet, Vber die langsame Verbrennung des fliissigen Pinans. Das zur Unters. 
verwendetc Pinan wurde aus a-Pinen (aus Aleppokiefer, Kp .J8 51,20°, d4° =  0,8745,
<?4w =  0,8625, n?15 =  1,4652, 
Hydrierung in A. in 
dt“  =  0,8612, n„w =  1,4622,

HC

HiC

.CH.

CH,

H.C

HiC
CH

wurde, das durch 
d™  =  0,8716, n,*®

1,4680, n „ «  =  1,4750, [a]D15 =  47,97°) durch 
Pt-Schwarz hergestellt; Kp .I8 60,1°, dĄ° — 0,8729, 

1,4647, n#15 =  1,4707, [cc]D15 =  23,16®. Zur 
Osydation wurde der KW-stoff mit 0 2 
auf 110° erhitzt, wobei nach einer kurzeń 
Induktionsperiode eine schnelle Absorption 
des O., eintrat. Das Rk.-Prod. wurdo im 
Vakuum (1 mm) fraktioniert (wobei nicht 
hoher ais auf 125° erhitzt wurde) u. das 
Destillat mit Semiearbazid behandelt, wobei 
neben wenig eines Semicarbazons vom F.228® 
ein SemicarbazonC^H,,,, ON3, F .l 96®, erhalten

C10HnO (Kp.j6 80— 82°,
IX

Hydrolyse mit 2-n. HCl in ein Keton 
. _ =  1,4340, nu20 =  1,44 1 2, n#*° =  1,4472, n./° = ”l,452l', [a]589320 =

57,40°, [a]5T8020 =  61,80®, [a]y6120 =  74,74®, [a]435820 =  189,44°) iiberging, welches nicht 
mit Tetrahydrocarpon ident. ist. Auf Grund der Eigg., besonders der Mol.-Refraktion, 
kommt Vf. zu den Formeln I u. II fiir das Keton, von denen Vf. I den Vorzug gibt, 
da II eine zu zerbrechliche Seitenkette enthalt. Neben diesem Keton entstehen bei 
der langsamen Verbrennung des Pinans noch andere Prodd., von denen bisher jedoch 
keines rein isoliert werden konnte. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 44. 387—94. 1935. 
Bruxelles, Univ.) CoRTE.

Robert L. Bateman und Allan R. Day, Eine Untersuchung einiger Harnstoff 
derivate iti der Terpenreihe. Vff. beschreiben die Darst. von 1-Menthyl-, d-Bomyl- u. 
d-Campherylhamstoff u. einige Acylderiw. dieser Verbb. Menthylhamstoff zeigt 
deutlich narkot. Wrkgg., Chloralmenthylharnstoff wirkt noch starker. Bornyl- u. 
Camplierylhamstoff wirken langsam u. schwach u. erzeugen betrachtliche Bewegungs- 
stórungen. —  Alle FF. sind korr. [a] ist [a]n25 in A. l-Henthylhamstoff, durch langsames 
Zufiigcn von J\aHC03 zu einer Lsg. von 1-Menthylaminhydrochlorid u. Kitroharnstoff 
in W . Prismen aus verd. A., F. 140,2— 140,6°, [a] = — 80,0°. symm. Acdylmenthyl- 
hamstoff, F. 118— 119°, [a] = —83,3°. Chloral-l-menthyUiarnstoff, C10H15-lNTH-CO- 
NH • CH(OH) • CC13, aus dem Harnstoff u. Chloral ohne Verdiinnungsmittel, Nadeln 
aus A., F. 146,2— 147,2°, [a] =  — 49,1°. Bromacdylmenlhylhamslo} ] a u s  Menthyl- 
harnstoff u. CHsBr-COBr in Bzl. Tafeln, F. 111,8— 112,3®, [a] =  —66,9°. Cinnamoyl- 
7>ienthyViarnstoff, analog dem yorigen, Blattchen, F. 144,3— 145,1°, [a] =  —67,9 .
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■p-Nitrobenzoylmenłhylhanistoff, Nadeln, F. 158,7— 159,2°. p-Amitwbenzoylmenłhyl-
hamsloff, aus der Nitroverb. u. (NH4)2S in sd. A., Nadeln, F. 208— 210° (Zers.), 
[a] =  — 72,3°. — d-BomyUiamstoff, analog Menthylhamstoff. Nadeln aus verd. A.,
F. 165,7— 166,3°, [a] =  +5,83°. Acełylbomylhamstoff, Nadeln, F. 129— 129,5°,
[a] =  +23,5°. ChloralbomyUiamstoff, Krystallpulveraus A .,F . 180° (Zers.), [a ]= +7,3°. 
Bromacetylbomylharnstoff, Prismen, F. 136,1— 136,5°, [a] =  +16,3°. Cinnamoyl-
bomylhamstoff, Nadeln aus Aceton, F. 220,2—220,8°. p-Ńitrobenzoylbomylhamstoff, 
Nadeln aus Eg. +  Aceton, F. 233° (Zers.), [a] - +  15,6°. — d-2-Keto-3-carbamido- 
camphan, C11H,80 2N2, aus durch Red. von stabilem Isonitrosocampher dargestelltem
3-Aminocamplier u. Nitrohamstoff. Krystallpulyer mit 1/2 H20  aus W., F. 177,8 
bis 178,4°, [a] =  +  18,3°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2496— 98. 1935. Philadelphia, 
Univ. o f Pennsylvania). O s t e r t a g .

Seizo Kimura, Uber die katalytische Wirkung akiiter Kohle auf Terpene und ver- 
■wandte Verbindungen. 50 g l-Menthon (Kp.6 72°, <Z25,64 =  0,8905, nn20 =  1,4513, 
[oc]d3° =  — 24,75°) lieferten beim Erhitzen (220°) mit 25 g akt. Kohle (20 Stdn.) ein 
Prod., aus dem mit 5°/0ig. NaOH 2,7—3,4 g einer phenol. Substanz extrahiert wurden, 
die m-Kresol enthielt. Ferner konnto wenig Thymol nachgewiesen werden. Wahrend 
der Rk. war auBerdem eine Umwandlung von l-Menthon in d-Menthon eingetreten. 
50 g Piperiton (Kp.5 90,5— 92°, d*\ =  0,9305, nD20>8 =  1,4831, [<x]D =  — 48,22°) 
lieferten beim Erhitzen mit akt. Kohle (25 g) auf 200—240° (20 Stdn.) 13,4 g einer 
phenol. Substanz, die m-Kresol u. wenig Thymol enthielt. Wie erwartet fand also 
bei diesen beiden Verbb. zunachst Keto-Enolmetamerisierung statt, wodureh die 
Enolformen von Menthon oder Piperiton gebildet wurden. Durch ihre Dehydrierung 
entstand dann Thymol, aus dem dio Isopropylgruppe unter Bldg. von m-Kresol ab- 
gespalten wird. Um den Mechanismus sicherzustellen, wurden 50 g Thymol (F. 50— 51°) 
mit 25 g akt. Kohlo erhitzt, wobei 7,3 g einer phenol. Substanz entstanden, die haupt- 
sachlich aus m-Kresol bestand. Ferner wurden 5,4 g 2,5-Dimethylcumaron erhalten, 
das sich wahrscheinlich auch bei der Einw. der akt. Kohle auf Menthon oder Piperiton 
bildet. —  Einw. von 20 g akt. Kohle auf 100 g d-a-Tcrpineol (F. 35°, d15t =  0,9390, 
nn14 =  1,4843, [<x]d25 =  +9,85) bei 200° (5 Stdn.) lieferte 67,9 g eines óligen Prod., 
das nahezu vollstandig aus Dipcnten bestand. 25 g l-a-Terpineól (F. 35°, <£24,84 =
0,9323, nn,s =  1,4802, [a]n2S =  — 13,70) lieferten mit 5 g akt. Kohle auf 200° erhitzt 
(6 Stdn.) 19,6 g eines Oles, in dem ebenfalls Dipenten nachgewiesen wurde. 50 g 
l-Menthol (F. 42— 43°, [oc]d12 =  —49,07, in A.) ergaben beim Erhitzen mit 10 g akt. 
Kohle auf 200° (5 Stdn.) 16,9 g eines óligen Destillats, das zum gróBten Teil aus
A3-p-Menthen (Kp. 166—167°, cZ224 =  0,8108, nD22 =  1,4532, [<x] D21 - +15,22) be
stand, dessen Rechtsdrehung auffallig ist. Wurden 50 g d-Bomeol (F. 203—204°) mit 
50 g akt. Kohle 4 Stdn. uber der direkten Flamme erhitzt, so dest. 31,4 g eines Oles, 
das gróBtenteils aus Camphen (Kp. 158— 161°, duA =  0,8651, nrr2’5 =  1,4685) be
stand. Aus diesen Verss. ergibt sich, daB die Dehydratisierungsfahigkeit von akt. 
Kohle der von saurer Erde ahnlich ist, wenn sie auch bei saurer Erde starker ist. — 
Beim Erhitzen von 200 g Oeraniol (<i164 =  0,8807, nu1! =  1,4769, [c*]d15 - ± 0 ) mit
40 g akt. Kohlo auf 225° (21 Stdn.) wurden 130 g eines óligen Prod. erhalten, d a B  Myrcen 
(KP-7,5 47—49°, <ż154 =  0,8062— 0,8081, nD15 =  1,4667— 1,4692, [a] D16 =  ± 0 ) u. Di
penten, sowie wahrscheinlich Linalool u. Oxyde der Diterpenreihe enthalt. Erhitzen 
von 300 g Linalool (Kp.5)6 74°, d*\ =  0,8687, nD23'6 =  1,4590, [a] D21 =  — 14,18) mit
60 g akt. Kohle wie vorher lieferte 159,7 g eines oligen Prod., das hauptsachlich Di
penten neben Myrcen u. a.-Camphoren enthielt, welch letzteres durch Polymerisation 
von Myrcen entstanden sein muB. Aus den Yerss. geht hervor, daB akt. Kohle bei acycl. 
Terpenalkoholen die Fahigkeit zu Dehydratisierung, RingschluB u. Polymerisation 
besitzt. — Beim langsamen Erhitzen von 200 g Citral (Kp.6l5 96— 97°, dlhi =  0,8918, 
nD20 =  1,4872, [a]D10 =  ± 0 ) mit 40 g akt. Kohle auf 135° entstanden ca. 100 g eines 
óligen Prod., das p-Cymol neben einem KW-stoff C20/ / 2R u. wenig eines Terpens ent
hielt, das dem Citraltcrpen von H o r i u c h i  (C. 1928. II. 1326) ahnlich ist. 300 g 
Citronellal (Kp.5 69—71°, d'\ =  0,8553, nD20 =  1,4467, [a]Dł° =  + 11,02) lieferten 
mit 60 g akt. Kohle in der gleichen Weise behandelt ca. 171 g eines oligen Prod., das 
Isopulegol (Kp.4 66— 68°, dlst =  0,9148, n jJ° =  1,4704, [cc]d =  +2,15), Diisopulegol 
(Kp.4 157— 158°, d'5i — 0,9188, nn20 =  1,4819, [a]n13 =  —0,87) u. wenig eines 
Terpen-KW-stoffs (Kp.4 47— 55°, d'\l =  0,8594, nD2° =  1,4826, [a]D =  +39,92) ent
hielt. Daraus geht hervor, daB akt. Kohle bei acycl. Terpenaldehyden die Fahigkeit 
zu Dehydratisierung, RingschluB' u. Polymerisation besitzt. Die leichte Bldg. von
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Isopulegol aus Citronellal ohne Verwendung eines Losungsm. fuhrt Vf. zu der Ansicht, 
daB Isopulegol durch direktcn RingschluB von Citronellal gebildet wird. Dafiir spricht, 
daB bei der Durchfuhrung der Rk. bei 70° innerhalb 3 Stdn. ca. 22°/0 Isopulegol ge
bildet w'urden, von dom nicht anzunehmen ist, daB es iiber Menthoglykol entstanden 
ist. —  200 g Safrol lieferten beim Erhitzen mit 40 g akt. Kokle (wobei die Temp. auf 
265° stieg) 22 g 3,4-Dioxy-l-propylbenzol neben einer neutralcn Verb., die wahr- 
scheinlicli aus einem Gemisch von Safrol u. Diliydrosafrol bestand. 200 g Isosafrol 
lieferten bei analoger Behandlung ebenfalls 3,4-Dioxy-l-propylbenzol u. Diliydrosafrol. 
Aus den Verss. ergibt sich, daB beim Erhitzen von Safrol u. Isosafrol mit akt. Kohle 
ein Teil zers. u. carbonisiert wird unter Bldg. von Wasserstoff, der sich an die Allyl- 
bzw. Propenylgruppo addiert. Zur gleichen Zeit wird der Methylendioxyring auf- 
gespalten unter Bldg. der Dioxyverbb., yon denen ein kleiner Teil in Oxyyerbb. (4-Oxy- 
1-propylbenzol u. p-Kresol) unter Verlust einer Oxygruppe ubergeht. — Beim Er
hitzen von 200 g Methylisoeugenol mit 40 g akt. Kohle im Autoklaven auf 247° wurden 
4-Oxy-3-methoxy-l-propylbenzol u. 3,4-Dimethoxy-l-propylbenzol erhalten. Methyl- 
evgenol lieferte ebenfalls, aber in geringerer Menge, 3,4-Dimethoxy-l-propylbenzol neben 
einer kleinen Menge phenol. Substanz. Aus den Verss. geht hervor, daB durch die 
therm. Zers. gebildeter Wasserstoff sich unter der katalyt. Wrkg. der akt. Kohle an 
die Allyl- bzw. Propenylgruppe addiert. Die Oxyverbb. werden dann durch anschlieBende 
Demethylierung gebildet. Akt. Kohle wirkt also auch bei diesen Verbb. sowohl hydrie- 
rend ais auch entmethylierend. —  Bei der Einw. akt. Kohle auf Cineol wurde p-Cymol 
erhalten. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 330—40. 1935. Kobe, Nippon Koryo Yakuhin 
Kaisha, Ltd. [Orig.: engl,]) Co r t e .

J. R. Hosking, Ober den Diterpenalkohol aus dem Holz von Dacrydium biforme.
II. Mitt. Die Ozonisierung von Manool. (I. vgl. C. 1935. II. 2217.) Durch Oxydation 
des Manoyloxyds wurde gozeigt, daB eine der Doppelbindungen im Manool zwischen 
den C-Atomen 14 u. 15 (I) in der Seitenkette liegt. -— Die Best. der Lage der anderen, 
weniger akt. Doppelbindung im Manool wurde gleichzeitig einen experimentellen 
Beweis fiir eine Verlmupfungsstelle des Oxydringes im Manoyl- u. Ketomanoyloxyd 
liefem, die yorlaufig am C-Atom 5 angenommen wurde, sowie ebenfalls fiir die ani 
Ring des Sclareols haftendo tertiare OH-Gruppe. —  Die Ergebnisse yorliegender Arbeit 
beweisen, daB eine Carbonylgruppe in dem Diketon II am C-Atom 13 des Manool- 
C-Skelettes haftet. Da die Substanz ein 1,5-Diketon ist, muB die zweite CO-Gruppe 
das C-Atom G im Manoolring sein, was der scmicyel. u. weniger akt. Lage der Doppel
bindung im Manool entsprieht. — Das C-Atom 6 muB also auch einer der Yerkntipfungs- 
punkte des Oxydringes im Manoyloxyd (YUI) u. im Kełomanoyloxyd (IX), sowie der 
am Sclareolńng (X) haftonden tertiaren OH-Gruppe sein; dio yorlaufige Formel, in 
der C-Atom 5 ais dieser noch zweifelhafte Yerkniipfungspunkt bezeichnet worden 
war, muB entsprechend geiindert werden. — In bezug auf die Stellung ihrer O-Sub- 
stituenten bilden Manoyloxyd, Sclareol u. Manool eine Gruppe in der Diterpenreihe, 
die ihre Analogie im Cineol, Terpinhydrat u. a-Terpineol in der Monoterpenreilie lmt.
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V e i s n c L e .  Manool gibt in CCI, bei 0° mit Ozon u, nach Zers. des Ozonids 
einen neutralen u. einen sauren Anteil. Fraktionierte Dest. des neutralen Anteiles 
fiihrte zur Isolierung des Dikeions Gl-TI2S,02 (II); Kp.0>1 159— 160°; D .224 1,042; nu22 =
1,5095; Mol.-Refr. ber. 76,33; gef. 75,71; EMd =  — 0,62; enthalt geringe Mengen 
einer gelb gefarbten Verunreinigung mit niedrigerem C-Geh.; ist gesatt. gegen Tetra- 
n itrom eth a n ; laCt s ich  n ich t  hydrieren; m a ch t mit GRIGNARDschem  Reagens kein 
CHj frei. Bildet oligc Verbb. mit Semicarbazid, Hydroxylamin u. eine undefinierbare 
Verb. mit Aminoguanidin u. Pikrinsaure. Ist indifferent gegen verd. KMn04-Lsg. 
bei 20°; hat keine Aldehydeigg. — Der neutrale Anteil gibt bei der Oxydation in Aceton 
mit KMn04 bei 0°, wobei zur Entfarbung nur eine sehr geringe Menge KMn04 erforder- 
lich war, nach Fraktionierung das Diketon ais hellgelb gefarbtes 01 mit Kp .0>1 158° u. 
im22 =  1,5088. — Das Diketon gibt mit w. Na-Athylat oder in absol. A. bei 0° mit 
HCl u. Entfemen des Cl mit w. NaOH-Lsg. das Keton Cj-H^O (IV); fast farbloses 
Ol, Kp.0 , 154— 156°; D .1b4 1,045; n^18 1,5400 (bei unterkiihltem 01); Mol.-Refr. fiir 
C1TH„0O ff- ber. 73,65; gef. 73,92; EMd =  +0,27; gibt ein Semicarbazon, aus h., absol.
A., F. 212— 213°; aus dem das Keton durch Kochen mit Oxalsaure wiedergewonnen 
werden konnte; das Keton krystallisiert nach Aufbewahren iiber Nacht u. ist stark 
ungesatt. gegen Br u. Tetranitromethan. — Das Diketon II gibt bei 20° in A. mit 2%ig. 
alkoh. NaOH oder in Bzl. mit etwas Piperidin Verb. C\7I12S0 2 (III); farblose Nadeln, 
aus h. Bzl. u. aus verd. Aceton, F. 198— 199°; ist gesatt. u. entwickelt bei Einw. von 
G RIGNARDschem  Reagens ein Aquivalent CH4 fiir eine OH-Gruppe. —  Die Behand- 
lung des neutralen Anteiles des Manoolozonids vor der Dest. im Vakuum mit verd. 
Alkali gibt ebenfalls ein mit dem obigen ident. krystallines Materiał. — Das Diketon II 
gab keine der fiir 1,3- oder 1,4-Diketone charaktcrist. Rkk.; offenbar bewirkt die Einw. 
der oben erwahnten Reagenzien eine innere Aldolkondensation, die fiir 1,5-Diketone 
charakterist. ist. —  Unter heftigeren Rk.-Bedingungen (s. o.) verlor das Aldolkonden- 
sationsprod. 1 Mol. W. u. lieferte direkt das ungesatt. krystalline Keton IV. — Das 
Oxyketon III gibt in absol. A. +  Bzl. mit CH3MgJ in A. auf dem W.-Bade den K\V- 
•sloff G'1SH2S (V); Kp.0 x 127— 130°. — Gibt bei katalyt. Hydrierung in Essigester mit 
Pt-Oxyd +  H KW-stoff CKUS2; Kp.0ll 120°. — KW-stoff V gibt bei der Dehydrierung 
mit Selen bei 340° Pimanthreń (1,7-Dimethylphenanflireri) (VI); Kp .0>1 158— 160°. — 
Pikrat, hellgelb, aus CH30H, F. 132°. — Slyphnat, F. 159°. — Bei der Oxydation 
von Manool in Aceton bei 20° mit der 8 Atomen akt. O iiquivalenten Menge KMn04 
u. darauffolgenden Fraktionierung des neutralen Rk.-Prod. wurde Verb. C\-II2S0  (VII) 
erhalten; Kp.0l, 137— 138°; D .194 0,9840; nD18 =  1,5093; Mol.-Refr. fur C1;HMOf= 
ber. 75,85; gef. 75,31; EMd =  ■—0,54. Gibt ein Semicarbazon-, aus h., absol. A., F. 185 
bis 186°. — Das Keton u. Semicarbazon sind ungesatt. gegen Br u. Tetranitromethan.
— Keton VII gibt bei katalyt. Hydrierung in Essigester mit H2 u. Pt-Oxyd das gesatt. 
Keton C1:H300 ; D .104 0,9800; nD19 =  1,5026; Mol.-Refr. fiir CnH30O ber. 76,31, gef. 
75,48; EMd =  — 0,08. —  Gibt ein Semicarbazon, kryst., F. 199——200°. Das ungesatt. 
Keton wird wahrscheinlich durch Formel VII dargestellt. (Ber. dtseh. chem. Ges. 6 9 .  
780—85. 1/4. 1936. Wellington, Neu Seeland, Dominium-Lab.) BUSCH.

G. A. R. Kon und F. C. J. Ruzicka, Synthesen polycyclischer slerinariiger Ver- 
bindungen. V. Meihoxy- und Oxyderivate des Phenanthrens. (IV. vgl. C. 1 9 3 6 .  I. 
1430.) Nach der Methode von B u t e n a n d t  u .  S c h r a m m  (C. 1 9 3 6 . 1 . 568. 1238) wurde 
auf dem Wege I -V IV das $■ (IV) sowio analog das 9-3Iethoxy-l-keto-l,2,3,4-telrahydro- 
phenanlhren (V) dargestellt. Die Cyelisation von III zu IV gelang mit SnCl4, mit A1C13 
'yurde dagogen ein Isomeres unbekannter Konst. erhalten, das kein Semicarbazon 
lieferte. IV u. V lieBen sich entmethylieren. ^-^-Methoxy-l-naphthylathylbromid (VI) 
wurde mit Cyclopentanoncarbonsaureester kondensiert; das nach Hydrolyse gebildete 
Adipinsaurederiv. lieferte bei der Brenzrk. nicht die erwartete Verb. VII, sondern 
zerfiel unter Bldg. von 4-Methoxy-l-methylnaphthalin. Die Grignardverb. von 
lieferte mit Cyclopentenoxyd an Stelle eines Carbinols unter Abspaltung von W. das 
Prod. VIII, das durch P20 5 in eine tetracycl. Verb. ubergefuhrt wurde, welche mit So 
bei 340° unter Verlust des Methoxyls Cyclopentenophcnanthren (IX) lieferte. Mit 
--MethylcjTclopentanon lieferte die Grignardverb. von VI das Carbinol X, das cyclisiert 
u. zu 9-Methozy-l,2-cyclopentenophenanlhren (XI) dehydriert werden konnte. Analog 
wurde von /S-5-Methoxy-l-naphthylathylbromid aus die isomere <S-Methoxyverb. dar
gestellt. Weitere Synthesen im Versuchsteil.

V e r s u c h e. f}-4-Methoxy-l-naphthylaihanol, ClJIli0 2, aus 4-Methoxy-l-naph- 
thylmagnesiumbromid u. Athylenoxyd, Kp .2 190°, aus Bzl.-PAe. F. 87°. — p-4-Methoxy-
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CHiBr CH,

ou<^COOR
II

CH.

III
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VIII x ! ®

OCH.

m

OCH. OCH.

1-naphthyldthylbromid, G13H13OBr (VI), daraus mit PBr3 in Bzl., Kp .„ 2 161°. —
2-{f}-4-Melhoxy-l-naphthyUiłhyl)-cijdopenlanon-2-carbonsdureathyle3ter, G^H^O^ daraus
mit K-Cyclopentanoncarbonsaureester in ad. Xylol, viscoses Ol, Kp .1>2 235—-248°. — 
v.-(fl'-4-Methoxy-l-naphthyUUhyl)~a,dipinsaurc, GltHa Os, daraus mit KOH in wss. A., 
aus A. P. 178°. —  4-Methoxy-l-methylnaphtlialin, C12H120, daraus durch Erliitzen 
mit Spur Baryt auf 330—360°, synthct. Darst. aus entsprechender Grignardverb. +  
Jodmethyl, Kp.0)B 121°; Pikrat, F. 146— 147°; Trinitrobenzolat, F. 169°; Trinitro- 
toluolat, F. 75—76°. — fi-4'-Methoxy-l'-naphthylathylcyclopcnlen, GlsH„0O (VIII), aus 
der Grignardverb. von VI u. Cyclopentenoxyd, bei der Dest. spaltet das primar gcbildete 
Carbinol W. ab, Kp.0,02 150— 160°; Trinitrobenzolat, G2lH2/)-Nx, orange, F. 107—108°.— 
a-d-Di-(4-methoxy-l-naphthyl)-bulan, C2(1/ / 2B0 2, dabei ais Nebenprod., Kp .0,02 2 30°, 
aus Bzl.-A. Prismen, F. 124°; Pikrat, rotę Nadeln, F. 173°; Trinitrobenzolat, orangerot, 
F. 189— 190°; Trinitrotoluolat, gelb, F. 140°. — 9-Methoxy-3,4-dihydro-l,2-cydopentaiw- 
plienanthren, ClsIii0O, aus VIII mit 2 Teilen P2Os bei 135° (V2 Stde.), Kp.0,s 185— 186°; 
Trinitrobenzolat, C^H^O^N^, orange, F. 166°. —  2-Meihyl-l-p-4'-metlioxy-l'-naphthyl- 
athylcydopentanol, Cls/ / 210 2 (X), aus der Grignardverb. von VI u. 2-Methylcycło- 
pentanon, K p .^  185—190°. —  9-Methoxy-l-methyl-3,4-dihydro-l,2-cyclopentanophen- 
anthrm, C19H2iO, daraus mit P20 5, lioclmscoses Ol, Kp.on 165— 170°; Pikrat, rot, 
F. 138°; Trinitrobenzolat, orange, F. 149°. —  9-Methoxy-l,2-cydopentenophenanthren, 
CmHleO (XI), daraus mit Se bei 280— 290°, aus PAe. Tafeln, aus A. Nadeln, F. 129°; 
Pikrat, (721iŹ190 82V3, rotlich, F. 124°; Trinitrobenzolat, GztH1rlO-N3, orange, F. 132°; 
Trinitrotoluolat, C2̂ H2l0 7N3, dunkelgelb, F. 105— 106°; Styp/mat, gelb, F. 122°; alle 
diese geben Depressionen mit den entsprechenden Deriw. von IX, das mit Se bei hóherer 
Temp. entsteht. —  2,5-Dimethyl-l-j3-4'-methoxy-T-naphthylalhylcyclopenta7iol, GmH2f i 2, 
analog X aus 2,5-Dimethylcyclopentanon u. der Grignardverb. von VI, Kp .0,2 195 bis 
200°. —  9-Meth>xy-l,3'-dimethyl-3,4-dihydro-l,2-cyclopentanophenanthren, G20H2lO,
daraus mit P20 5, Kp.0)3 180—183°; Pikrat, CuH2,OsN3, rot, F. 119—120°; Trinitro- 
benzolat, Ct6Ht70 7Nz, dunkelorange, F. 140— 141°; Trinitrotoluolat, gelb, F. 88°. — 
9-Mełhoxy-3'-methyl-l,2-cydopentenophenanthren, Cl9HlsO, daraus mit Se bei 285°; 
Fraktion vom Kp.0>ł 185— 190° lieferte, chromatograph. gereinigt, aus A. Nadeln. 
F. 111°; Pikrat, C2BHnOBN3, rot, F. 147°; Trinitrobenzolat, dunkelorange, F. 142°; 
TrinitrotóLuolat, hellorange, F. 104°. —  fl-H-Methozy-l-naphthylathanol, Cj3fl’140 2, aus 
der Grignardverb. des 5-Methoxy-l-bromnaphthalins (verbessertc Darst. im Original) 
u. Athylenoxyd, Kp .1)7 185— 190°, Tafeln aus PAe., F. 53— 54°. —  f}-5-Methoxy- 
1-naphthytiUhylbromid, G13H13OBr (I), daraus mit PBr3, Kp .117 180°. — 2-Methyl- 
l-(p-5'-methoxy-l'-naphthylathyl)-cyclopentanol, GisH2l0 2 (XII), daraus analog X, 
K p .0)1 190— 195°; Trinitrobenzolat, F. 110— 111°. — at-d-Di-(5-methoxy-l-naphthyl)- 
butan, C26f f260 2, dabei ais Nebenprod., Kp.0>1 240—250°, aus Bzl.-A. Prismen, F. 176°: 
Pikrat, F. 205°; Trinitrobenzolat, F. 228°; Trinitrotoluolat, F. 146°. —  8-Methoxy- 
1 -methyl-3,4-dihydro-l,2-cydopentanoplienanthren, Cl9H220, aus XII mit P20 5, Kp.0,3185 ; 
Pikrat, rot, F. 158°; Trinitrobenzolat, orange, F. 135°. —  8-Methoxy-l,2-cydopenteno-
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phenanthren, ClaHuO, daraus mit Se boi 290°, chromatograph. gereinigfc, aus A. Nadeln, 
F. 153°; Pikrat, OuHltOaNa, rotlich, F. 160°; Trinitrobenzolat, Cu H190 7N3, hellorange, 
F. 194°. — j)-5-Methoxy-l-naplUhylathylmalonsdure, ClaHl(iOB, aus I u. K-Malonester 
in ad. Xylol (45 Stdn.); der so gebildcte Ester II vom Kp .0>8 205—210° wurde mit 
KOH in wss. A. erwarmt; aus Essigester-PAe. Tafeln, F. 182° (zers.). — y-5-Methoxy- 
1-naphthylbulłersaure, GuHw0 3 (III), daraus durch Erhitzen auf 185°, F. 143°. — 
l-Keto-8-methoxy-l,2,3,4-lelrahydrophenanthren, (IV), daraus mit SnCl., nach
H aw orth  u. S h e ld r ick  (C. 1934. II. 1457), aus verd' Methanol Nadelchen, F. 137°; 
Semicarbazon, 0 uHu0 2N3, swl., F. 272°. —  l-Keto-8-oxy-l,2,3,4-tetrahydrophenanihren, 
CuH120 2, aus IV mit sd. Eg.-HBr, nach Sublimation bei 0,02 mm aus Aceton-PAe. 
gelbliehe Nadelchen, F. 256°, lieferte bei Methylierung IV zuriick. — (Mit C. Simons.) 
fS-4-Metlioxy-l-naphthylathylinalonsaure, C16Hu0 6, aus 4-Methoxy-a-naphthylathyl- 
bromid, Malonester u. NaOC2H5 in A .; der Ester vom Kp.j 210° wurde mit KOH ver- 
seift, Prismen, F. 180° (zers.). —  y-4-Methoxy-l-naphthylbuttersaure, C15Hu0 3, daraus 
durch Erhitzen, F. 131°. — l-Keto-9-methoxy-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren, Glr>Hu0 2 (V), 
daraus mit A1C13, Kp.,,2 224°, aus verd. Methanol Prismen, F. 98°. — l-Keto-9-oxy-
1,2,3,4-tetrahydrophenanthren, daraus mit HBr-Eg., nach Vakuumsublimation
aus Bzl.-PAe. F. 260°, gibt mit alkoh. FeCL, weiBen Nd. (J. chem. Soc. London 1936. 
187—92. Febr. LondonS W  7, Imperial College.) Luttringhaus.

Karl Dimroth und Gunter Trautmann, t)ber das Ergostatrien und das 7-Dehydro- 
cholesten. Wird das Hydroxyl des Ergosterinmaleinsaureanhydrids (I) (INHOFFEN, 
C. 1934. I. 1054) zur Ketogruppe oxydiert, diese reduktiv entfernt u. das Maleinsaure- 
anhydrid therm. abgespalten, so entsteht ein Ergostatrien (II), das nach seiner Dar- 
stellungsweise die 3 p  in gleieher Lage hat wie Ergosterin (III) u. sich von diesem nur 
durch das Fehlen des Hydroxyls an C3 unterscheidet. Es besitzt damit iibereinstimmend 
das gleiche Absorptionsspektrum (vgl. Original) wie III. Auch das nach der Methode 
von W in d a u s ,  L e t t r ć  u. S c h e n c k  (C. 1936. I. 355) von 7-Oxocholesten aus dar- 
gestellte A-5,7-Cholesladien (IV) besitzt die gleiche Lage der beiden konjugierten p  
in Ring B u. hat die gleiche Lichtabsorption. Die Hydroxylgruppe ist also entgegen 
L o w r y  (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Inst.) 52 [1933]. 10) ohne jeden_EinfluB auf 
die starken Absorptionsbanden bei 260—290 m/ł, die beiden konjugierten |— in Ring B 
sind hierfur allein verantwortlich. Dies beweist erneut die Richtigkeit der 
WlNDAUSschen Formel fur III; die Vorsehlage von O. RoSEN H EIM  u .  K i n g  
(C. 1934. I .  3863) sind also abzulehnen. Auch die Formel von I .  M. H e i ł b r o n  
(C. 1936.1. 786) mit isolierten p  in Ring B ist mit dem cxperimentellen Materiał 
von H. P a l l u t z  (Diss. Gottingen 1935) unvereinbar, nach welchem zl-2,5-Cyelo- 
hexadienderivv. keine Lichtabsorption bis herunter zu 220 m/i besitzen.

V e r s u e h e .  Ergosteron-(3)-maleinsaureanhydrid, C3M u Oit aus I mit Cr03 in 
Eg. bei 15— 20°, Ausbeute 65%, aus Eg. lange Nadeln, F. 178— 179°. —  3-Desoxy- 
trgosterinmaUinsaurcanhydrid, Ć32ff460 3, daraus nach CtEMMENSEN, Ausbeute 30 bis 
40%, F. 176— 177°. — A-5,7,22-Ergostatrien, C28H41 (II), daraus durch Erhitzen bei 
12 mm auf 220° u. ansehlieBende Hoclwakuumdest. bei 200°, Nadelchen aus A.-Methanol, 
F. 99—100°, swl. in Methanol. —  7-Oxycholesten, C27Hi(iO (V), aus 7-Oxocholesten 
(W in d a u s , Ber, dtsch. chem. Ges. 5 3  [1920]. 495) mit Al-Isopropylat, Tafeln aus 
Aceton, F. 93— 94° (sintert ab 83°, enthaltKrystall-W.). — Dehydrocholesten, C21HU (VI), 
aus V mit sd. Acetanhydrid, Nadelchen, F. 91°, schwach rechtsdrehend, Absorptions
spektrum bei 238 m/i, die p  sind konjugiert, liegen aber in 2 Ringen, da kein Malein- 
saureanhydrid addiert wird. —  7-Oxycholesteribenzoal, CMHS0O2, aus V mit Benzoyl- 
chlorid in Pyridin, aus Aceton-Methanol Nadeln, F. 108— 109", liefert bei Verseifung V 
zuriick. —  A-5,7-Cholesladien, C21Hil (IV), daraus durch 40-std. Erhitzen von je 150 mg 
im Hoehvakuum auf 120—125°, nach Entfernung der abgespaltenen Benzoesaure 
aus Afce ton-Methanol Nadeln, F. 88— 89°, [a] o22 =  — 127° (0,2% in Chlf.); bei hóherem 
Erhitzen des Benzoates entsteht das isomere VI. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 669— 75. 
1/4. 1936. Gottingen, Allgem. Chem. Univ.-Lab.) L u t t r in g h a u s .

L. Ruzicka und H. R. Rosenberg, Sezualkormone. 13. Bereitung des 17-Athyl- 
testostermis und der 3-lrans, 17-cis-Dióle des Androstans und Androstens. Weitere Beitrage 
zur Spezifitat der Sexualhormone. (12. vgl. C. 1936. I. 3521.) Bei der Umsetzung von 
trans-Androslercm (V) u. Dehydro-trans-androsteron (I) mit Athylmagnesiumjodid ent
steht ein Gemisch von Diolen; der schwerer 1. Anteil isfc das n. Kondensationsprod.

*) Siehe auch S. 4451 ff., 4467.
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(17-Athylverb. II oder VII), der 11. Anteil ist das 3,17-Diol (III oder VI). III u. VI sind 
die 17-cis-Oxyverbb., da sie versehieden sind von den durch n. Hydrierungsmethoden 
aus den Ketonen erhaltenen trans-Verbb.; bei der Einw. von Essigsaureanhydrid bildet 
sich (im Gegensatz zu den trans-Verbb.) nur ein partiell acetyliertes Gemisch. III geht 
bei der katalyt. Hydrierung in VI iiber, das mit Cr03 Androstan-3,17-dion bildet. VI ent
steht auch ais Hauptprod. bei der Einw. yon Propylmagnesiumjodid auf V (Tab. der 
FF. der Androsten- u. Androstandiole s. Origmal). — Das friiher ais Umsetzungs- 
prod. von I mit Athylmagnesiumjodid bezeiehnete Prod. ist nicht II, sondern III. — 
Durch Oxydation des Dibromids von III mit Cr03, u. nachfolgendo Entbromung 
entsteht Athyltestosteron (IV). 'Dber die physiol. Wirksamkeit dieser Verbb. u. ihrer Um- 
wandlungsprodd. wird spater berichtet. — Die neuen physiol. Unterss. von TSCHOPP 
an Androstan- u. Androstendcriyy. zeigen, daB die friiher stark wirksamen Praparate 
nach den neuen Unterss. nur ca. 1/3 der friiheren Wirksamkeit besitzen (Tabelle s. 
Original). Friiher wurden die Tiere rascher nach der Kastrierung in den Vers. ein- 
gesetzt, was eine erhohte Wrkg. bedingt; daneben scheint der EinfluB des ais Losungsm. 
yerwendeten Ols auf dio physiol. Wirksamkeit recht erheblich zu sein, die Fette scheinen 
die Rolle des aktiyierenden „x . Stoffes“  ubernehmen zu konnen. Fur den Rattentest 
lassen sich zwischen der chem. Konst. u. physiol. Wrkg. folgende Beziehungen auf- 
stellen: 17 -Methyltestosteron ist das wirksamste Priiparat, seine Dihydroverb. ist gleich- 
wertig mit Testosteron, ebenso wio auch Dihydroteatosteron mit 17-Melhylandrostan- 
3-cis-17-diol. Anwesenheit einer p ,  ihre Lage (A1 oder A 5) u. cis- oder trans- 
Stellung des Hydroxyls in 17 ist fiir die Wirksamkeit yon untergeordnetem EinfluC, 
wogegen das 3-cis-Hydroxyl wirksamer ist ais das 3-trans-Hydroxyl. Eine Methylgruppe 
in 17 erhóht die Wrkg., eine Athylgruppe setzt sie herab. —  Nach P a r k e s  zeigen einige 
der oben genannten 17-alkylierten Androstan- u. Androstenderiw. auch die Wrkg. des 
Corpus luteum-Hormons, wobei 7 mg 17-Methyltestosteron ebenso wirksam sind wie 
1 mg Progesteron. ch>

II

HO

III

HO'

3-trans
HO'

°5 ię U ” ' IV

3-trans, 17-cIs 
CH.

HO

CH.

J
3-trans

T

3-trans, 17-(?)
CH. C.H. 

-,^OH

i-O H

VI

HO

VII

HO

V e r s u c h e  
trans-l,7-diol (II) u

3-trans, 17-cls 
A i-l 7-Athylandroslen-3- 

A 5-Androste.n-3-trans-17- 
cis-diol (III). Aus 576 mg trans-Dehydroandro- 
steron (I) in 50 ccm A. u. 0,39 g Mg +  2,5g 
Athyljodid. Mit HCl u. Eis zers., mit Bisulfit, 
Soda u. W. waschen u. zur Trockne dampfen. 

3-trans, l7-(?) In Methanol aufnehmen, Lsg. mit Semicarb-
azidacetat- aufkochen. Nach langerem Stehen filtrieren (Semicarbazon von I u. freies 
II). II ist in A. 1., Umkrystallisation aus Essigester oder Hexan. C21HM0 2, F. 199—200". 
Mutterlauge des Semicarbazidnd. mit W. verd. u. mit A. extrahieren; Umkr}rstallisation 
aus Essigester-Hexan. III, C,9H30O2, F. 173— 173,5°, Ausbeute 30—40%. Diac-elat, 
C^HjjO,. F. 149— 151°. — A ndr ostań-3-tram-17 - cis -d iol (VI). a) Durch Hydrierung 
von III. Aus III in A.-Eg. u. Pt02 bei Kaumtemp. C19H320 2, F. 178— 179°. Diacetat, 
C23H360 4. F. 98— 100°. b) Aus V u. Athylmagnesiumjodid analog oben. Der Semicarb-



azonnd. oder die abgekuhlte Mutterlauge enthalt 17 - Alhylandrostan-3-trans-17-diól (M I) 
vom F. 205°. Der A.-Extrakt der mit W. verd. Mutterlauge enthalt VI. c) Aus V u. 
Propylmagnesiumjodid. Analog oben aus der mit W. verd. Mutterlauge der Semicarb- 
azonfallung. Ausbeute an VI ca. 30—40%- — Oxydation von VI zu Androstandion 
(VIII). Aus VI (56 mg), 38,38 mg Cr03 u. 4 ccm Eg. F. u. Misch-F. 132— 133°. — 
17-Athyltestosteron, C21H320 2 (IV). Aus II (158 mg), 80 mg Brom u. 6,7 ccm Eg. u. einer 
Lsg. von 50 mg Cr03 in 2,5 ccm Eg. dureh langeres Stehen. Nd. von Dibromid in
10 ccm A. 44 Stdn. lang mit 2,5 g Zinkstaub schiitteln, mit A. verd., mit W. u. NaOH 
waschen u. A.-Riickstand aus Hexan umkrystallisieren. IV, F. 143°, Ausbeute 70 mg. 
(Hcly. chim. Acta 19. 357— 66. 16/3. 1936. Ziirieh, Eidg. Techn. Hochsch., Organ.- 
chem. Lab.) V e t t e r .

P. Karrer, T. Kóbner und F. Zehender, Ober den Mechanismns des Lumichrom- 
abbaues der Flavine. (Vgl. C. 1935. I. 3551.) Die friiher geaufierte Annahme der Bldg. 
von Isoalloxazin-9-propionsaure (II) durch Belichtung von 9-[3'-OxypropyV\-isodlloxazin- 
(I) in 75°/0ig. Methanol wird exakt bestiitigt. Ais Hauptprod. einer 14-tagigen Be
lichtung bildet sich der Methylester von II. Der Lumicliromabbau der Flavine beginnt 
somit mit einer Dehydrierung in der aliphat. Seitenkette (bevorzugt ist dio OH-haltige 
2'-Stellung). — II wurde auch synthet. hergestellt.

OHa* CHs • CHtOH OHj*CHj*COOH V e r s u c h e .  Bdichtung V on
y  -i- x  9-[3'-Oxypropyl]-isoalloxazin (I)in

i  (/ Y Y V >  i i  A A A c o  T O *  Met* f no1 duTr,ch 14-tagiges
Stehen im  F reien . Ivonzentneren ,
niit W. yerdunnen u. mit Chlf. ex-

N CO N CO trahieren. Chlf.-Ruckstand aus sd.
W. umkrystallisieren. 1Methylester der lsoalloxazin-9-propionsaure, C14H120 4N4; gelbe 
Nadelchen. — Darst. von II. [N-o-Nitrophcnyl]-fi-aminopropionsaure, C9H10O4N2. Aus
з,1 g /3-Aminopropionsiiureathylester u. 10 g o-Nitrochlorbenzol in 20 ccm Pyridin
durch 5-stdg. Erhitzen auf 120°. Dest.-Riickstand (Gemisch aus freier Saure u. Methyl
ester) in A. mit NaOH stehen la-ssen, angesauerte Lsg. mit A. extrahioren. F. 142°, 
Ausbeute 0,86 g. -— Obiges (1,35 g) in A. mit Ni +  H2 bei 90° u. 20—25 Atm. ins 
Amin uberfiihren, Katalysator abfiltrieren u. die salzsaure Lsg. mit 1,5 g Alloxan- 
tetrahydrat aufkoclien. Aus wss. Lsg. an Frankonit adsorbieren, mit Pyridin-A. elu- 
ieren. Trockenruckstand in verd. KOH losen, mit Esssigsaure fallen. Umkrystalli- 
sation aus sehr verd. wss. Pyridin. II, C13H10O4N4: 1. in Alkalien. (Helv. chim. Acta 
19. 261— 64. 16/3. 1936. Ziirieh, Univ. Chem. Inst.) V e t t e r .

P. Karrer und Hans F. Meerwein, Eine vcrbesserte Synthese des Ladoflarins und 
6,7-Dijndhyl-9-[l'-arabityl\-isoalloxazins. (Vgl. C. 1936. I. 1632.) Die friiher (1. c.) 
berichtete Synthese von Ladoflmin u. a. iiber die Azofarbsloffe II konnte zur er- 
giebigsten Lactoflavinsynthese ausgearbeitet werden. Zur Darst. von II wird jetzt 
Benzoldiazoniumsalz verwendet, die anschlieBende Red. von II zum Diamin wird mit 
Natriumhyposulfit ausgefiihrt. Zugabc von Borsaure (nach KuhN u. WEYGAND, 
C. 1935. II. 1729) bei der Kondensation des Diamins mit Alloxan erhoht die Ausbeute 
aufs doppelte. Die Ausbeuten an Lactoflavin betragen, berechnet auf d-Ribose, 
ca. 38%, ahnhcho Ausbeuten werden bei der Darst. von 6,7-Dimethyl-9-[l,l'-arabilyl]- 
isoalloxazin u. der entsprechenden d-Verb. erhalten. — Aus den guten Ausbeuten ist 
zu schlieBen, daB dio Kupplungsprodd. II aus 3,4-Dimethylphenyl-d-ribamin u. a.
и. dem Diazoniumsalz einheitlich sind. —  Nach SEEBACH kuppelt Phenylglucamin 
mit Diazoniumsalzen leicht in p-Sldlung unter Bldg. von IV u. [4-Methylphenyl]- 
glucamin bildet den Diazoamidokorper V; analog entsteht auch aus [2,4-Dimethyl- 
phenyl]-arabamin (nach S tr o n g )  die Diazoamidoverb. Somit kann die neue Flavin- 
synthese nur zur Darst. von in 6,7-Stellung substituierten Flavinen dienen.

CHa(CHOH).CHsOH Iy R_ N=X_ /  NHCH:(CHOH).CH:OH

I ! V CHa— y  ■• CH;(CHOH).CH,OH
H,C/X v/X 'X=XJt N=NR

v c r s u c h e .  Darst. von Ladoflavin. 2g  d-Ribose +  1,6 g 3,4-Dimethylanilin 
m Methanol bei 80— 100° u. 25 at hydrieren. Ausbeute an 3,4-Dimethylphenylribamin
2,5 g (71°/0). Lsg. von 2,5 g in 250 ccm W. +  einige Tropfen Essigsaure in der Kalte
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*) Siehe auch S. 4455 ff.
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mit einem 10%ig. UberschuB von Phenyldiazoniumsulfat versetzen. NaOH bis zur 
Flockung zugeben u. 20 Stdn. lang stehenlassen. Kryst-allinen Azofarbstoff absaugen, 
mit 50%ig. A. waschen; Umkrystallisation aus h. A. 2-[d-llibilylamino\-4/>-dimeihyl- 
azobenzol, C10H2;;O1IS>3, Ausbeute 3,25 g (91%). Lsg. von 3,25 g in 250 ccm h. A. mit 
50—75 ccm W. verdiinnen u. k. gesatt. Natriumhyposulfitlsg. zusetzen bis zum Um- 
schlag von rotorange zu goldgolb; k. Lsg. mit HC1 kongosaucr machen u. einengen. 
Anilinohlorhydrat abtrcnnen u. den Trockenriickstand (l-Amino-2-d-ribitylamino- 
4,5-dimethylbcnzol) in 150 ccm Eg. +  2,5 g Natriumacetat mit einer Lsg. von 3,75 g 
Alloxantetrahydrat u. 3,5 g Borsiiure in 75 ccm Eg. Vi Stdo. lang erwarmen (evtl. 
imter Zusatz von 100 ccm Eg.). Mit W. auf 7,5 1 verdunnen u. mit 200 g Frankonit 
yerriihren; mehrmalige Elution mit Pyridin-A.-W.-Gemisch. Trockenriickstand der 
Elutionen aus sd. W. umkrystallisicrcn. Lactoflavin, F. 282°, Gesamtausbeute 2 g. — 
6,7-Dimethyl-9-[d,l'-arabityl]-isoalloxazin. Aus 0,5 g 2-\d-Arabitylamino]-4,5-dimethyl- 
azobenzol (ClsH250 4N3, Darst. analog oben) durch analoge Red. mit Natriumhypo- 
sulfit u. Kondensation mit Alloxan-Borsaure. Frankonitelution nochmals an Blei- 
sulfid adsorbieren. F. 294° (unkorr.), Ausbeute 0,3 g. — Einw. von Phenyldiazo- 
niumchlorid auf N-p-Tolylglucamin (S e e b a c h ). N-p-Tolylglucamin, Ci3H210 5N. 
Durch Red. der SCH IFFschen Base aus p-Toluidin u. Glucose mit H2 +  Ni. Um
krystallisation aus A.; F. 139,5°. Rk.-Lsg. aus 1 g des Glucamins u. Phenyldiazonium- 
salz einige Stdn. lang stehenlassen, mit Natriumacetat abstumpfen. Krystalle aus 
A. 4- wenig Eg. umkrystallisieren. C10H2JO5N3, Zers.-Punkt 146°. Die Verb. ist kein 
Azofarbstoff, sondem eine Diazoaminoverb., da sie sich nicht zu einem Diaminoderiv. 
desToluols reduzieren laBt. (Helv. chim. Acta 19. 264— 69. 16/3. 1936. Ziirich, Univ. 
Chem. Lab.) V e t t e r .

Katashi Makino und Toshitake Imai, Bemerkung uber die Chemie des anłi- 
neuritischen Vitamins. Gegenuber Formel I von W i n d a u s , TSCHESCHE u . GREWE 
{C. 1936. I. 1884) fiir Vitamin Bx wird Formel II mit zwei durch ein CH2 getrennten 

CH, Cl CH, CHi—CHsOH CH. Cl CH. CH.-CH .OH

l  C H .-C < J _ ^ > C ------- H  n c < ^ _ ^ c - c n , —x<|
\ 

NH.

HC\ j r —Hc /^ ^ C H .-O -C jH. IV Nr N----- nC—CH.

i
/ C = = C

CH-

<KH- V 01^N —HC'/ \CH.-^ -■ i 1
OH H O l J c—CH.—CH.OH
H I N N S

Cliromophoren Torgeschlagen, die den beiden starken Absorptionsbanden bei 23o u. 
267 m/i besser entsprechen soli. Fiir das von W lN D AU S mit HN03 erhaltene Abbau- 
prod. Ć,HnOsN3 wird III, fiir das aus Bt durch K 3Fe(CN)6 gebildete Thiochrom in Analogie 
zu einem Beispiel von Spath u . P l a t z e r  (C. 1936. I. 782) IV vorgeschlagen. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 239. I—II. 28/2. 1936. Dairen, Sudmandschurei.) L u t t .

S. VOn Reichel und M. Deppe, Uber die Konslitution des DihydromłaminsD2. 
Dihydrovilamin D„ (I) ist dreifach ungesatt., da das Dihydrovitaminallophanat bei der 
Titration mit Benzoepersaure 3 Atome Sauerstoff vcrbraucht unter Bldg. des gut 
krystallisierten Trioxyds II. Bei der Oxvdation mit Cr03 wird II unter Ehminierung

CH. " CH.
CH, CH—CH: CH* CH • CH * CH, CH.CH—C < S tt

CH, CH,

CH—CH—CH—CH— CH—CH, von 6 C-Atomen zwischen
r-H ( H r-TT C2, u. Cja gespalten; die F

‘ 5 ' der Seitenkette liegt also
bei I  genau so wie beim 
Vitamin D2. Daneben t-ritt 
eine weitere Aufspaltung von I 
zwischen C5 u. CI0 wahr-
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scheinlich unter Bldg. yon III ein. Analog der Formel des Yitamins D, schlagen Vff. 
fiir das Dihydrovitamin Formel I vor.

V e r s u c h e .  Tiiration von Dihydrovitaminallophaiu.it mit Benzoepersdure. Aus 
357 mg Allophanat mit 20 ccm Benzoepersiiure in Chlf. durch 24-std. Stehen bei 5°; 
Sauerstoffyerbrauch 3,03 Atome. — Dihydrovitaminallophanaitrioxyd, C30H48O0N2 (II). 
Analog oben aus 6 g Allophanat u. 300 ccm Benzoepersiiure. Umkryst allisatioń aus 
Chlf.-Methanol, F. 190°, [oc]d19 = —  3,4° in Chlf. Ausbeute 3,5°. —  Oxydation ton
II mit CrOa. Aus II (3 g) in 200 ccm Eg. u. 6 g Cr03 in 50 ccm 90%ig. Eg. durch 
12-std. Stehen bei Raumtemp.; uberschussiges Cr03 mit NaHS03 reduziert, mit 
W. verd. u. mit A. extrahieren. Saure Antcile nach der Reinigung aus Eg.-W. um- 
krystallisieren; C24H30O8N2, F. 219°, [a]n20 =  — 23,3° in Eg.; wl. in A., Bzl., Chlf.,
11. in Eg. u. h. Aceton, bildet kein Osim oder Semicarbazon. — Ozysaure, C22H340 fl(III). 
Aus Obigem durch Kochen mit alkoh. KOH; Umkryst-allisation aus Aceton-Essigester; 
F. 244°. Methylester, C^HjgOg. Mit Diazomethan; Nadeln, F. 216°. Acetylester, 
C^HjjOj. Aus dem Methylester in Pyridin mit Essigsaureanhydrid. F. 155— 156°, 
M d18 =  — 55° in Chlf. —  Neutrales Allophanat, C30H4SO8N2. Neutrale Anteile der 
Cr03-Einw. auf II aus Essigester umkrystallisieren. Gelbe Nadeln, F. 239—240°, 
M d20 =  —  68,2°. — Ozonisierung von II in Chlf. Aus den sauren Anteilen wird die 
Allophanatsiiure III, F. 218°, isoliert. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 239. 143—46. 
1/4. 1936. Gottingen, Allgem. Chem. Univ. Lab.) V e t t e r .

David R. Goddard und Leonor Michaelis, Keratinderivate. (Vgl. C. 1934.
II. 3769.) Die charakterist. Eigg. der Keratine werden im wesentlichen bestimmt 
durch dio S—S-Gruppen des Cystins, welche ais Queryerbb. dio Elementarfaden der 
Polypeptidketten zusammenhalten (Sp eak m an , A s t b u r y ) . Wird durch Red. mittels 
Na-Thioglykolat beispielsweiso Wollekeratin in ein Sulfhydrylprotein (Keratein, I) ver- 
wandelt, so geht die Unloslichkeit u. enzymat. Unangreifbarkeit der Wolle, die auf den 
ohigen Faseraufbau zuriickzufuhren ist, yerloren. Das amorphe I ist 1. in Alkali u. 
wird durch Pepsin bzw. Trypsin abgebaut; Oxydation mittels H20 2 oder besser K3Fe • 
(CN)o lieferte das amorphe Disulfid (Metaheratin). Der Wasserstoff der HS-Gruppe 
von I liefi sich durch yorsichtige Einw. yon Monojodacetat, a-Brompropionat, Jodacei- 
amid u. Jodathylalkohol substituieren. Die erhaltenen Proteinderiyy. (Carbozymethyl- 
keratein, Carbamylmethylkeratcin, a.-Carboxyathylkeratein, Oxyathylkeratein) unter- 
scheiden sich durch ihre isoelektr. Punktc u. ihre Loslichkeiten. Aus den Analysen- 
daten geht heryor, daB fast der gesamte Schwefol des Cystins der Wolle durch diese 
Operationen reduziert u. substituiert worden ist. Eine meBbare Substitution der 
Aminogruppen hat nicht stattgefunden; diese Tatsache ist von Bedeutung fiir die 
Vergiftung yon Enzymen mittels Monojodacetat. Samtliche Deriyy. werden durch 
Pepsin oder Trypsin yerdaut. Das Carbozymcthylkeratein lieB sich durch Fallung mit 
(NH4)2S04 in zwei Fraktionen von yerschiedenem S-Geh. u. yerschiedener Loslichkeit- 
zerlegen. Auffallend ist dio hohc 0 2-Empfindlichkeit yon I : wahrend der Zeit des Auf- 
lcisens von I in NH3-Lsg., Filtrierens u. Wiederausfallens findet yollstandige Oxydation 
zu Metakeratin statt. (J. biol. Chemistry 112. 361—71. Dez. 1935. New York, The 
Rockefeller Inst. for Med. Res.) B e r s in .

St. J. von Przylecki, J. Cichocka und H. Rafalowska, Uber chemische Gruppen 
der Proteine, die Affinitaten zu Polysacchariden besitzen. VIII. Rólle des Ozyprolins, 
Histidins und Lysins. IX . Rolle der Bindegruppe CONH. (VII. ygl. C. 1936. I. 1435.) 
VIII. Vff. untersuclien Ozyprólin, Histidin, Łysin u. Kreatinin auf ihre Verbindungs- 
fahigkeit mit Amylose. Die Kohlenhydrat-Proteinmischungen wurden polarimetr. 
untersucht. Sie zeigten bei ph =  4, 7, 8 die Drehung, die der Summę der Einzelkom- 
ponenten entspricht. Bei hoherem pn entstehen keine Ndd. Im Gegensatz hierzu 
pbt Arginin mit Amylose bei pn >  7 einen Komplex, dessen Drehung kleiner ist ais 
die Summę der Drehungen der Komponenten. Die Tatsache, daB Łysin, Histidin, 
Kreatinin u. Oxyprolin keine Affinitat zu Ani3'lose zeigen, bestatigt die friihere An- 
nahme, daB yon allen Proteinen nur Arginin u. Tyrosin zur Bldg. yon Kohlenhydrat- 
Proteinyerbb. fahig sind. — IX . Vff. untersuehen die Affinitaten yon Pentaglycyl- 
tfttcin, Glycinanhydrid, Olycylalanin u. Glycyltyrosin zu Amylose u. stellen fest, daB 
die CONH-Gruppe keine Rolle bei der Entstehung von Polysaccharoproteiden spielt. 
wir im Falle des Glycyltyrosins konnte eine Yerb. mit Amylose beobaehtet werden. 
(Biochem. Z. 284. 169—76. 9/3. 1936.) ’ B r e d e r e c k .

. William Joseph Elford und John Douglass Ferry, Die Ultrafiltration von Pro- 
temen durch■ graduierte KoUodiummembranen. II. Hamocyanin (Heliz), Edestin und
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Eialbumin. (I. vgl. C. 1935. I. 1744.) Hamocyanin (H e lix ), Edestin u. Eialbumin 
lieBen sich  am besten gel. in H ARTLEYscher Lsg. ultrafiltrieren bei einem pn zwischen 7 
u. 8. D ie  Filtrationsendpunkte, fur Hamocyanin 55 mfi u. Edestin 18 m/t, ergeben 
eine TeilchengróBe Yon 18— 28 m/i (Hamocyanin) bzw. 6— 9 m/f (Edestin). (Biochemical 
J. 30. 84—91. Jan. 1936.) B r e d e r e c k .

William Joseph Eliord, Pierre Grabar und Werner Fischer, JJltmfiltrations- 
unlersuchungcn an normalem Pferdeserum. Die Ultrafiltration von n. Pferdeserum 
durch Kollodiummembrancn zeigt, dafi die einfachsten EiweiBbaustcine in ihrer GróBe 
Serumalbumine u. Pseudoglobulin entsprechen. Eine zweito Fraktion entspricht 
der doppelten GroBe des Scrumalbumins. Es ist im wesentlichen ein Globulinaggregat, 
verbunden mit etwas Lipoid u. Albumin. In seiner Filtrierbarkeit entspricht es der 
Euglobulinfraktion des Serums. Der Globulinkomplex scheint, insbesondere bei Ver- 
diinnung, leicht zu dissoziieren. (Biochemical J. 30. 92— 99. Jan. 1936.) B r e d e r e c k .

E. Biologisclie Chemie. Pliysiologie. Medizin.
Kj. AUgemeine Biologie und Biochemie.

K. P. Basu, Biologische Oxydation. Rcfericrende Zusammenfassung neucrer 
Arbeiten. (Sci. and Cult. 1. 546— 51. Marz 1936. Dacca [Indien], Univ.) H e s s e .

Jorgen Lehmann, Uber den Sauerstoffverbrauch bei der viialen Bernsteinsaure- 
oxydation in Abhangigkeit von pa und Sauerstoffdruck. Ein Beilrag zur Kenntnis der 
toxischen Wir kun g von Sauerstoff. Im AnschluB an friihere Unterss. iiber dio vitale 
Bernsteinsaureoxydation wird der O-Yerbrauch bei verschiedenem pa u. O-Dnick bei 
37° in Succinodehydrogenaselsgg. untersucht. Bei ph <  7,4 ist die O-Aufnahmc bei 
44—56 mm Hg Sauerstoff maximal. Hohere O-Tensionen (bis 713 mm Hg) steigem 
weder die O-Aufnahme, noch hemmon sie die Oxydation. Boi ph >  7,4 liegt die 
maximale O-Aufnahme ebenfalls bei 44—56 mm Hg Sauerstoff. Wird dieser O-Druck 
uberschritten, findet Hemmung statt. Der Hemmungsgrad steigt mit dem O-Druck 
an. O wirkt nur tox. auf die Enzymlsg. in Ggw. von Bernsteinsaure. Der „krit.“ 
pu-Wert fur die tox. Wrkg. von O liegt in der Hóhe von 7,4. Die Schadigung des 
Oxydationssystems durch O ist irreversibcl. (Skand. Arch. Physiol. 72. 78— 91. Sept.
1935. Lund, Univ., Physiol. Inst.) M a h n .

T. Thunberg, Die beschleunigende Wirkung von Quecksilber und Kupfer auf die 
Indicalorentfarbung in gewissen Reduktions-Ozydationssyslemen aus Pflanzensamen. 
HgCl2 beschleunigt in kleinen Konzz. die Methylenblauentfarbung von enzymat. Redox- 
systemen aus gewissen Pflanzensamen (z. B. Trifolium prałense), in groBeren dagegen 
wirkt es hemmend. Ebenso verhalt sich CuCl2. —  Es werden versehiedene Erkliirungs- 
móglichkeiten fiir diese Befunde erortert. (Skand. Arch. Physiol. 72. 283— 90. 1935. 
Lund, Physiol. Inst.)  ̂ Schuchaedt.

Nicolai Krassinsky, Uber Oxydations-Beduktionspołentiale der Zellen der hoheren 
Pflanzen. Vf. berichtet uber elektrometr. Messungen des Redoxpotcntials hoherer 
Pflanzenzellen. Dio von ihm emiitteltcn rn-Werte liegen bei etwa 17,0. Sie stimmen 
mit don von B rooks u. von RAPKINE (1926) aufgefundenen Werten fur das rft niederer 
Pflanzen(Algen) gut uberein, u. besitzen eine geringere GroBe, ais sio fiir Tierzellen 
angegeben worden sind, Vf. arbeitete mit Reservestofforgancn, vor allem mit Kartoffel- 
knollen, Zwiebeln, Zuckorriiben, Rettich u. Erbsensamen, um die Messungen an weit- 
geheud homogenen Pflanzengewebcn durchfuhren zu konnen. Fiir die vei-schicdencn 
Objekto betragen die Unterschiede fiir die rH-GróBen bis zu 5 Einheiten. Alle unter
suchten Rcserveorgane erhóhen nach Angabe des Vf. ihre Redoxfahigkeit beim Aus- 
keimen um 1,5— 2,0 Einheiten, wahrend das ph u. das elektr. Leitvermogen sich kaum 
merklich veriindern. [Die Beschriftung der beidon Kolonnen „ausgekeimt", „ n i c h t  
ausgekeimt“  scheint in den Tab. 2, 3 u .  4 yertauscht zu sein, da die rn-Werte hier 
beim ausgekeimten Materiał niedriger sind ais bei den ruhenden Objekten. Anm. d. Rw-J 
Die Anderung des rn beim Auskeimen weist auf die Abhangigkeit des R e d o x p o t e n t i a l s  
vom funktionellen Zustand u .  der chem. Beschaffenheit der Pflanzenzellen hin. Eine 
genaue Kenntnis der rH-GróBen der verscliiedensten Gewebe ist von groBer B c d e u t u n g  
fiir die Klarung der Oxydations- u .  Rcd.-Prozesse in den Pflanzen. ( P r o t o p l a s m a  25. 
41—48. Jan. 1936. Moskau, Univ., Labor. f. Pflanzenphysiologie.) Stormeb-

Rudolf Keller, Der Kalium-Natriumkonlrast. Im vorliegcnden Bericht stelit 
Vf. die Ergebnisse von Arbeiten uber Elektrophorese der Molekule u. K o l l o i d e  un 
Plasma zusammen, die im Ralimen einer biolog.-physikal. Arbeitsgemeinschaft in den
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letzten Jahren erzielt werden konnten. Die Unterss. erstrecken sich vor allem auf 
tier. Materia! u. zeigen, daB sich die anorgan. sowohl wie die organ. Stoffe in zwei Haupt- 
gruppen einordnen lassen: in die biolog. elektronegative oder Kaliumgruppe u. in die 
positiye oder Natriumgruppe. Zur negativen IC-Gruppe gehoren ais Wichtigstcs 
Zueker, Glykogen u. Phosphate; sie werden in Organen, die am Elektrometer elektro- 
positiv sind (Leber, Muskel, Nerven, Nierenrinde, Epidermis), gespeiehert. Elektro- 
negative Gewebe (alles Bindegewebe, Knorpel, Nierenmark, auch Blutserum u. Lymphe) 
dagegen speichem die Stoffe der positiven Na-Gruppe, zu der auBer dem NaCl noch Rb, 
NH4 u .  vor allem W. zuzureclmen sind. Auswahlend sind fur die Stoffwanderungen 
im tier. Organismus demnach die TeilchengróBe u. die elektr. Ladungen. Audi fiir 
die Pflanzen werden die gleichen antagonist. Stoffgruppen angenommen, doch lassen 
sich Elektrizitatszentren, wie bei den tier. Geweben, nur sehwer nachweisen. Elektr. 
Potentiale werden an Pflanzen von OSTERHOUT u. seinen Schiilern bei den Vakuolen 
von Meeresalgen aufgefunden; elektropositiy u. reich an K  zeigten sich die Vakuolen 
von Valonia, elektronegativ u. Na anziehend die yon Halicystis. Vf. nimmt an, daB 
die in den Pfianzenvakuolen auftretenden Stoffkonzz. eine Folgę des elektr. Zellpotentials 
sind u. nicht ihre Ursache. Entgegen den Theorien OSTERHOUTS sollen die Energien 
der beobaehteten elektr. Potentiale nicht von den Stoffansammlungen in den Vakuolen 
erzeugt, sondem, im Vergleich mit den Erfahrungen am tier. Gewebe, allein von der 
Atmung geliefert werden. (Protoplasma 25. 69—76. Jan. 1936. Prag, Dtsch. Uniy., 
Zoolog. Inst.) S t o r m e r .

D. L. Rubinstein, H. Burlakowa und W . Lwowa, t)ber die Ailgemeingultig- 
keit des Loebschen Ionenguotienlen. Durch Veranderung des Nahrmediums kann das 
Verhaltnis Na/Ca bei Drosophila iiber 300 erhóht bzw. bis auf 1,6 herabgesetzt werden, 
also eine 200-fache Veranderung erfahren. Das Vcrhaltnis Na/Ca ist also bei Drosophila 
keine konstantę GroBe. Seine Vcranderung iibt auf die Beweglichkeit der Fliege 
keinen merklichen EinfluB aus. (Biochem. Z. 284. 437— 42. 19/3. 1936. Moskau, 
Abt. f. Biophysiltochemie d. Inst. f. experim. Med.) SCHTJCHARDT.

Hans H. Ussing, Der EinflufS schweren IFassers auf die Entruicklung von Amphibien- 
eiern. W. mit mehr ais 5%  D20  verzogerte dio Segmentation der Eier von R. platyr- 
rhina. W. mit mehr ais 30% D20  fiihrte zur abweichenden Segmentation. D20-Konzz. 
von mehr ais 25% hommten die 1. oder 2. Segmentation. Eier von Bufo yiridis, die 
gleichlange Zoit in n. W. aufbewahrt worden waren, wurden in W. mit 10, 20 bzw. 
40% D20  iibertragen. In den ersten 24 Stdn. yerlief die Entw. n. Danach wirkten 
die Lsgg. mit 30 u. 40% D ,0 auf die Eier letal, wahrend sich die Eier in Lsgg. mit 
10% D20  n. weiter cntwickelten u. am 4. Tage ausgebriitet waren. Im W. mit 30% D20  
war die 0 2-Aufnahme der Eier von B. yiridis in den ersten 14 Stdn n. In den folgenden
24 Stdn. fiel die O-Aufnahme allmahlich auf Nuli ab. (Skand. Arch. Physiol. 72. 
192—98. 1935. Kopenhagen, Univ., Lab. Zoophysiol.) M ah n .

E3. Bakteriologie. Immunologie.
Robert L. Starkey, Kv.ltivierung von an der Oxydalion von Thiosulfat beteiligtm 

Organismm. Die Resultate von Ziichtungsyerss. an 5 yerschiedenen Stammen von 
Thiobacilhis Beij., Th. thioparus (I), Th. ?wvellvs (II) u. Kulturen B, T u. K  werden 
nntgeteilt u. gecignete Nahrlsgg. angegeben. I u. II erhohen wahrend ihres Wachstums 
m Thiosulfat (III) enthaltenden Medien die Aciditat, wahrend B, T  u. K  sie emiedrigen.
I u. II  wachsen am besten bei anfanglich alkal. Rk., B, T u. K  bei schwach saurer Rk. 
Starkę Pufferung begiinstigt im allgemeinen die Oxydation yon III. —  Der yerschiedene 
EinfluB von organ. Stoffen auf das Waebstum u. die Fahigkeit III zu zersetzen werden 
studiert. Bei B, T  u. K  yennehren sie Wachstum u. Ill-Zers., bei II Wachstum aber 
mcht Ill-Zers. u. bei I nimmt III-Oxydation nicht zu u. Wachstum bleibt aus. — II u.

T u. K benutzen yerschiedene organ. Stoffe ais N-Quelle. I wahrscheinhch nur 
anorgan. N. Nitrat wird zu Nitrit reduziert. — III ist die einzige Schwefelquelle, welche 
rasch oxydiert wird. (J. Bacteriol. 28. 365— 86. New Brunswik, New Jersey, Agricult. 
Exp. Stat.) S c h u c h a r d t .

Robert L. Starkey, Die Bildung von Polythionaten aus Thiosulfat durch Mikro- 
organismen. Th. thiooxydans, Th. thioparus u. Th. novellus bilden keino Polythionate 
W wiihrend der Oxydation yon Thiosulfat (II). Verschiedene heterotrophe Organismen 
a Tmutweinii, Ps. fluorescens, Ps. aeruginosa u. Achrom. Hartlebii) bilden mit I I I .  
Am meisten I entsteht in Medien mit organ. Substanzen, die das Wachstum fordem. 
Andere Bakterien u. Pilze greifen II nicht an. Bei l% ig . Konz. hemmt II heterotrophe
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Organismen nicht. Dio Entstehung yon I in Medien oder in natiirlicher Umgebung 
bei Ggw. von unyollstandig oxydierten Schwefelyerbb. ist wahrscheinlich der Wrkg. 
gewisser heterotropher Organismen zuzuschreibcn. (J. Bacteriol. 28. 387—400. New 
Brunswick, New Jersey, Agrieult. Exp. Stat.) SCHUCHARDT.

Kinsaburo Hirai, Uber die Bildung von Putrescin aus d-Arginin durch Bakterien- 
einwirkung. Ein Colistamni, von dem friiher gezeigt werden konnte, daB er aus
1-Histidin Histamin bildet (vgl. C. 1934. I. 1208), ist auch imstande, aus d-Arginin 
Putrescin zu erzeugen. (Biochem. Z. 283. 390— 92. 27/1. 1936. Nagasaki, Kinder- 
klinik d. mcd. Fak.) SCHUCHARDT.

Richard W. Linton und B. N. Mitra, Die Antigenstruktur des Choleranibrio. 
VIII. Der Gehalt sdureloslicher Fraktionen an spezifischem Kolilenhydrat und ihr sero- 
logischcs Verhalten. An einer Reihe von Stiimmen des Choleravibrio wurden durch 
Extraktion mit HC1 und A. die saureloslichen Fraktionen gewonnen u. die kohlenhydrat- 
haltigen Fraktionen teils durch Fallung mit A. (Substanz A), teils durch Fallung mit 
NaOH (Substanz B) isoliert. Substanz A entspricht wohl der iiuBeren Hiille des Keimes 
u. yerhalt sich auch serolog, wio der Keim selbst. Substanz B u. der Ruckstand nach 
der Extraktion reagieren im Glase nicht u. haben auch im Tier nur unspezif. immuni- 
sierende Wrkg. Der Kohlenhydratgeh. von A u. B ist reeht erheblich, wahrend im 
Ruckstand nur minimale Mengen reduzierender Substanz gefunden werden. Die 
Verteilung der reduzierenden Substanz in den boiden Fraktionen scheint in gewissem 
Zusammenhang mit dem biolog. Zustand der Keime (Rauliform bzw. Glattform) zu 
stehen. (Indian J. med. Res. 22. 617—31. 1935. Calcutta, Inst. ofHyg.) Sc h n i t z e r .

Richard W. Linton, D. L. Shrivastava und B. N. Mitra, Die Antigenstruktur des 
Choleranibrio. IX . Dissoziation wid Veranderung im chemischen Aufbau. (VIII. vgl. 
vorst. Ref.) Dio chem. Unters. zahheicher Stamme u. ihrer kulturellen Varianten 
ergab eine deutliche Obereinstimmung zwischen biolog, u. chem. Veranderung.. In 
Bezug auf die spezif. Kohlenhydrate konnen 3 Typen unterschieden werden: der bei 
Menschen haufige Typ I  mit einemKohlenhydrat aus Galaktose u. Aldobionsdure bestehend 
aus Galaktose u. Glucuronsiiure. Der besonders bei W.-Vibrionen yorkommende Typ II 
aus Arabinose u. einer Aldobionsaure wie bei I. Typ III wurde nur bei yereinzelten 
biolog, stark abgeanderten Keimen gefunden u. enthalt nur Glucose. Eine weitere 
Gruppierung ergibt sich durch das Vorkommen zweier verschiedener Proteine, die 
ihrerseits mit den 3 yersehiedenen Kohlehydraten in 6 yersehiedenen Gruppen kom- 
biniert sind. Danach ergibt sich, daB z. B. die Cholerakulturen aus menschlichen 
Erkrankungsfallen u.die nicht agglutinierbarenW.-Vibrionen ebenso wie die sogenannten 
El Tor-Stamme im chem. Aufbau in bezug aufEiweiB u. Kolilenhydrat yerschieden sind. 
(Indian J. med. Res. 22. 633— 57. 1935. Calcutta, Inst. o f Hyg.) SCHNITZEE.

Michael Heidelberger und Forrest E. Kendall, Koldenhydrathaliige Proteine des 
hdmoUjtischen Streptokokkus. Immunsera yon Kaninchen, gewonnen durch Immuni- 
sierung mit yersehiedenen Proteinfraktionen eines hamolyt. Seharlachstreptokokkus 
hatten zum gróBten Teil die Eig., noch mit sehr schwachen Verdimnungen der Kohlen- 
hydratfraktion C eine Prazipitinrk. zu geben. Die Analyse der Fraktionen ergab einen 
Geh. an Nueleinsaure-Kolilenhydrat der einzelnen Fraktionen, der yon 0,7— 6,8%  
schwankte, entsprechend einem Gesamtgeh. an Kohlenhydraten (ohne Aminozucker) 
yon 1,6— 7,1% . Die EiweiBfraktionen enthalten demnach mehr Kohlenhydrat ais 
ihrem Geh. an Nucleinsaure entspricht u. ergeben daher neben dem AntieiweiBserum 
ein Antikohlenhydratserum. Wahrscheinlich handelt es sich um chem. gebundene 
C -S ubstanz. Ein Mikroyerf. der Kohlenhydratbest. in Abanderung des Verf. von 
M. SoERENSEN mit Orcin u. ILSO,, wird beschrieben. Aminozucker, insbesondere 
Glucosamin, wird yon der Rk. nicht erfaBt. (J. Immunology 30. 267— 73. Marz 1936. 
New York, Columbia Uniyers.) S c h n i t z e r .

Herbert O. Calvery, Analyse des spezifischen Prdcipitats vom Typus-I-pn&umo- 
coccus. Die Antikórperproteine werden mit den spezif. Haptenen yon Typus-I- u. 
Typus-lI-Pneumococcus gefallt u. konnen, da sie ein unl. Pracipitat bilden, yon den 
nichtspezif. Serumproteinen durch Auswaschen mit verd. Salzlsgg. u. W. gereinigt 
werden. Die spezif. Pracipitate enthalten etwa 5%  spezif. Kohlenhydrate. Die Priici- 
pitate wurden analyt. untersucht (N-, S-, P- u. Aminosauregeh.). Bis auf den Cystrn- 
geh. stimmt die Zus. der spezif. Pracipitate des Typus-I- mit der Zus. des Typus-II- 
pneumococcus gut uberein. (J. biol. Chemistry 112. 167— 68. Dez. 1935. Ann Arbor, 
Uniy. Michigan, Med. School, Dep. Phj'siol. Chem.) MaHN.
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E6. Tierchemie und -physiologie.
I. A. Smorodinzew und K. W . Bebeschin, Beitrage zur Chemie der Helminthen. 

U l. Die chemische Zusa/mmensetzung des Tturnia Sólium. (II. vgl. C. 1935. I. 3152.) 
Dem Gesamt-N u. den Lipoideu nach unterscheidet sich Taenia solium nicht von 
Taenia saginata. Letzterer enthalt durchschnittlich bis 40% mehr organ. Stoffe u. 
bis 23% mehr Mineralteile. Dic indiyiducllen Schwankungen der chem. Zus. sind 
bei Taenia solium gróBer ais bei Taenia saginata. (J. Biochemistry 23. 19— 20. 
Jan. 1936. Moskau, Chemotherapeut. Sector d. Tropeninst.) G u g g e n h e i m .

I. A. Smorodinzew und K. W . Bebeschin, Beitrage zur Chemie der Helminthen.
IV. Die chemische Zusammensetzung des Diphyllóbotrium latum. (III. vgl. yorst. Ref.) 
Dem Gesamtgeh. der Lipoide nach unterscheiden sich alle 3 Arten der flachen Wiirmer 
wenig yon den Durchscbnittsnormen. Im Vergleich zu Taenia solium u. Taenia saginata 
besitzt Diphyllobotrium einen bedeutend hóheren Gesamt-N u. kleine Mengen Minoral- 
stoffe. Die indiyiduellen Schwankungen der chem. Zus. sind bei ihm viel scharfer 
ausgepragt. (J. Biochemistry 23. 21— 22. Jan. 1936. Moskau.) GUGGENHEIM.

I. A. Smorodinzew und K. W- Bebeschin, Beilrage zur Chemie der Helminthen.
V. Die chemische Zusammensetzung der Ascaris Lumbricoides. (IV. vgl. y orst. Ref.) 
Ih der chem. Zus. mannlicher u. weiblicher Askariden besteht kein merklicher Unter- 
schied. Sie enthalten ungefahr 2-mal so  viel trockenen Riickstand, organ. Stoffe u. 
Gesamt-N ais die flachen Wiirmer. Der Mineralstoffgeh. ist um 30% hóher, der 
Lipoidgeh. etwas niedriger. (J. Biochemistry 23. 23— 25. Jan. 1936. Moskau.) Gu.
*  E. Gierhake und E. Wehefritz, Chemische und balneologische Untersucliungcn uber 
das Vorlcommen ostrogener Wirkstoffe in deutschen Bademooren. Torf aus yerschiedenen 
Gegenden Dcutschlands (balneolog. ,,Moor“ ) (Aibling, Bramstedt, Pyrmont, Nenndorf, 
Grund) wurde auf ostrogene Wirkstoffe untersucht (mit A. Criegee). Die Bademoore 
wurden bei 100° getrocknet, 8 Stdn. mit A. u. weitere 8 Stdn. mit Bzl. extrahiert. 
Extraktriickstande mit 20%ig. alkoh.-wss. KOH yerseift, aus dem Unverseifbaren die zu 
priifende Substanz mit A. ausgezogen. Im A L L E N -D oiS Y -T est an Mausen ergab sich eine 
Wirksamkeit, die bei den yerschicdenen Mooren zwischen 10 u. 250M.-E./kg schwankte. 
Im Eifclfango lieBen sich keine nennenswerten Mengen brunsterzeugender Stoffe nach- 
weisen. Die Frage der Durchlassigkeit der Haut fiir ostrogene Stoffe wird diskutiert. 
(Dtseh. mcd. Wschr. 62- 423— 25. 13/3.1936. Gottingen, Univ.-Frauenklinik.) W e s t p h .

Roland K. Meyer, Lloyd C. Miller und George F. Cartland, Die biologische 
Wirksamkeit von Theelol. In Obereinstimmung mit Befunden anderer Autoren wird 
festgestellt, daB die ąuantitatiyc Beziehung zwischen der Wirksamkeit des Theelins 
(Oestron, d. Ref.) u. des Thedols (Oestriol, d. Ref.) von der Art der Testmethodik ab- 
hangt. In der Priifung am Vaginalabstrich besitzt das Theelol im Verhaltnis zu dem 
intemationalen Standard-Oestron geringe Wirksamkeit; bei der Verabreichung in 01 
ist letzteres mit etwa 900 RE./mg etwa 90-mal so wirksam wie Theelol (etwa 10 RE. 
pro mg), u. bei der Injektion in wss., 10%ig. A. +  0,5% Natriumcarbonat 250-mal 
so wirksam (1250 RE. gegeniibcr 5 RE. pro mg). Im Vaginalóffnungstest an der in- 
fantilen Ratte erwies sich das Theelol mit 4000 RE. pro mg ais etwa 4-mal so wirksam 
wie das internationale Standard-Oestron (1000 RE. pro mg). (J. biol. Chemistry 112. 
597—604. Jan. 1936. Kalamazoo, The Upjohn Co., Res. Lab.) W e s t p h a l .

B. Vincent Hall und Robert M. Lewis, Die Erzeugung einer sauren Vaginal- 
sekretion beim jugendlichen Macacus durch Injektionen von Ostrin. An 6 jugendliehen, 
n. weiblichen Affen (Macacus rhesus) im Gewieht yon 1400— 1600 g wurde das ph der 
Vaginalfl. zu 7,5— 8,1 (im Durchsclinitt 7,7) bestimmt. 3 Tiere erhielten dann 2 Wochcn 
lang ausreichende Injektionen yon Ostrin (insgesamt 1400, 1400 u. 4700 R.-E. Amniotin), 
die Rotung der Sexualhaut u. Hyperplasie der Vaginalsehleimhaut bewirkten. Dio 
Wasserstoffionenkonz. der Vaginalfl. war bei den injizierten Tieren um mindestens 2 pn 
angestiegen (durchschnittlich auf pn =  5,5). Mit dem Aufhoren der Hormonzufuhr u. 
der ansehlieBenden Ruckkehr der Vaginalschleimhaut in den fiir das jugendliehe Tier 
n. Zustand stellt sich auch in der YagmalfL die friihere Alkahtat wieder ein. Ent- 
sprechende Verss. an n. Itindern (R. M. Lewis u. L. Weinstein) zeigten ebenfalls 
neutrale oder schwach alkal. Rk. (ph =  7,0—7,2). Bei Fallen mit eitógem AusfluB 
zeigte sich ein pn von 6,8— 6,9. Nach Beliandlung mit Ostrin fiel das Ph auf 5,0— 5,9. 
Diese Anderung des pn nach Óstrinzufuhr erklart die gunstigen Ergebnisse bei der Be- 
handlung der gonorrhoischen Vaginitis der Kinder mit Ostrin. (Endoerinology 20- 
210—13. Marz 1936. Urbana, Illinois, Univ. o f Illinois, u. New Hayen, Connecticut,
i  ale Uniy., Dcpartm. of Gyneeologj' and Obstetrics.) WESTPHAL.
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Eduard Beck und Gisbert Schmitz, Ober therapeutische Beeinflufibarkeit bei 
schizophrenen Mannem mit weiblichem Sexualhonnon. Es wird von guten Erfolgen bei 
schizophrenen Zustanden bei Mannem durch Zufulir weiblichen Sexualhormons (Pro
gi/non) berichtet. Die Dosierung betrug durclischnittlieh 50 000— 100 000 Benzoat- 
einheiten, verteilt auf 3—4 Wochcn. Es wurden teilweise auch andere Hormone u. 
Vitamine yerabreicht, woriiber spater berichtet werden soli. (Dtsch. med. Wschr. 62. 
544— 45. 3/4. 1936. Berlin-WeiBensee, St. Josephs-Heilanstalt.) W e s t p h a l .

J. H. Mtiller, Zur Frage der hormonalen Steuerung der Glykogenspeichentiig im weib
lichen Organisnius. In Yerss. an der Ratte wird in t!bcreinstimimmg mit den Befunden 
anderer Autoren gezeigt, daB auch im kiinstlich durch Zufuhr von Corpus luteum-Hormon 
(Próluton) hcrvorgerufenen pragrayiden Umbau der Gebarmutterschleimliaut das Gly
kogen ais typ. Merkmal auftritt (Nachweis durch die mkr. Methode der Carminfarbung 
nach B e s t ). Wahrend nach Follikclhorraongaben allein (Oslroglandol ,,Roche“ ) kein 
Glykogen nachweisbar war, wurde bei den anschlieBend mit Corpus luteum-Hormon 
behandelten (2) kastrierten Ratten ein konstanter Glykogengeh. im Uterus festgestellt. 
Diese Rk. wird ais streng spezif. fiir das Corpus luteum-Hormon angesehen. Auch in der 
Leber lieB sich (typischer bei kastrierten Ratten ais bei nichtkastrierten) konstant sehr 
reichlich Glykogen nur nach Prolutonzufiihrung nachweisen; dem Corpus luteum-Hormon 
wird daher eine fórdernde Wrkg. auf die gesamte Glykogenspeicherung zugesclirieben bei 
Organismen, die yorher Follikelhormon erhalten haben. Weitere Einzelheiten im Ori
ginal. (Endokrinologie 17. 36—44. Marz 1936. Bern, Patholog. Inst. d. Univ.) WESTPH.

Konrad Lang und Bernhard Stuber, Die chemische Identifizierung des „muskd- 
wirksamen Nebennierenrindeiihormons'1. Durch Aufnahmen isoton. Ermudungskuryen 
yon Froschmuskeln (Figuren s. Original) fanden Vff., daB in der Nebennierenrinde 
neben dem yon S w in g le  u. P f i f f n e r  isolierten Hormon ein muskelakt. Prinzip vor- 
handen ist. Diese Substanz wurde ais ein Gemisch von Fettsaureesteni (u. a. Stearin- 
siiuremetliylester, Palmitinsauremethylestor) erkannt. Auch synthet. Ester haben (bei 
geeigneter Dosierung) die gleiche ermudungsverzogemde Wrkg.; am wirksamsten sind 
Fettsauremethylester mit mehr ais 12 C-Atomen; Ester von Sauren mit gerader C-Zahl 
wirken starker ais solche yon Sauren mit ungerader C-Zahl, Ester gesatt. Sauren 
wirken besser ais Ester ungesatt. Sauren. Die Wirksamkeit der Ester ist auBerdem 
abhangig von der Alkoholkomponente; abnehmende Wrkg. in der Reihe Methanol 
A., Isopropylalkohol, Isoamylalkohol. — Nebennierenrindenextrakte u. synthet. Ester 
begiinstigen die Phosphagensynthese im Frosehmuskel. —  Vorliegende Verss. zeigen, 
daB die yon SCHMITZ u. K u h n a u  (C. 1933. I. 2963) aus Nebennierenrinde an- 
gereicherten Honnone A, B u. C Gemische yerschiedener Ester sind u. daB somit der 
Begriff eines muskelakt. Hormons der Nebennierenrinde uberflussig ist. (Biochem. 
Z. 2 8 4 . 256— 69. 9 /3 . 1936. Kiel, Stadt. Krankenanstalt.) VETTER.

Konrad Lang und Bernhard Stuber, Uber die chemische Natur der die Blut- 
lipoide senkenden Substanzen der Nebennierenrinde. (II. Mitt. Ober die Nebennieren
rinde.) (I. ygl. vorst. Ref.) In Bestatigung fruhererVerss. von SCHMITZ u. Mitarbeitern 
stellen Vff. fest, daB Extrakte yon Nebennierenrinde (mit lipoidlosenden Losungsmm.) 
bei Kaninchen sowohl den Blutcholestcrin- ais auch den Blutphosphalidspiegel senken. 
Die neuen Unterss. zeigen, daB diese Wrkg. auch von Fettsaureesteni heryorgerufen 
wird. Ester yon Sauren mit ca. 11 C-Atomen rufen vorwiegend Phosphatidsenkung 
heryor (analog dem Hormon C yon SCHMITZ u. K u h n a u ), Ester gesatt. Sauren mit 
gróBerer C-Zahl u. Olsaureester haben vorwiegend cholesterinsenkende Wrkg. (analog 
dem Hormon B von SCHMITZ u. K u h n a u ). Eingehende Unterss. mit Olsaureester 
zeigen, daB die Verminderung des Blutcholesterins durch eine Cholesterinycrarmung 
des Kórpers infolge erhóhter Sterinausscheidung (Verss. an Kaninchen u. Mensclicn) 
heryorgerufen wird. —  Die yon SCHMITZ u. K u h n a u  aus Nebennierenrinde isolierten 
Hormone A, B u. C sind Fettsaureester; die Annahme besonderer, auf den Lipoid- 
stoffwechsel einwirkender Hormone der Nebennierenrinde ist uberflussig. (Biochem. 
Z. 284. 270—78. 9/3. 1936. Kiel, Stadt. Krankenanstalt.) V e t t e r .

Louis Berman, Unlersuchungen iiber die Pagetsche Knochenkrankheit. II- Der 
Einflup von Nebennierenrindenextrakt auf die Blutphosphatase bei Pagelscher Knochen
krankheit. In gleicher Weise wie friiher (Endocrinology 16 [1932], 109) wurden weitere
12 Falle yon PAGETscher Krankheit (Ostitis deformans) durch Yerabreichung yon 
Nebennierenrindenextrakt wesentlieh gebessert. A u f der Suche nach einem chem. 
Kriterium des krankhaft yeranderten Knochenstoffwechsels bei der PAGETschen 
Krankheit wurde festgestellt, daB die Blutphosphatase unter den patholog. yeranderten
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Verhaltnissen erhoht ist, u. unter der Wrkg. des Rindenextraktes gleichzeitig mit 
dem Zuriickgehen der klin. Symptome zur Norm liin abnimmt. Gestiitzt auf ein- 
sehlagige Befunde anderer Autoren (vgl. Original) schlieBt Vf. aus diesem gleichzeitigen 
EinfluB auf die Blutphosphatase u. die klin. Symptome der Ostitis deformans, daB 
der Bindenextrakt eine spezif. Wrkg. auf den Verlauf der Krankheit hat. (Endo 
crinology 20. 226— 27. Marz 1936. New York, City.) W e s t p h a l .

I. Abelin, Dijodtyrosin und Lugolsche Lósung bei der Behandlung des Hyper 
thyreoidismus. Bemerkungen zu der gleiehnamigen Arbeit von H. G o t t a  (vgl. C. 1935
II. 72). (Z. klin. Med. 129. 491—93. 8/2. 1936. Bern.) S c h w a i b o l d .

H. Gotta, Dijodtyrosin und Lugolsche Losung bei der Behandlung des Hyper 
thyreoidismus. Erwiderung auf die vorst. ref. Bemerkungen von I .  ABELIN. (Z . klin 
Med. 129. 494—98. 8/2.1936.) S c h w a i b o l d .

John Adamson Saunders, Guanidin und die Nebenschilddrusen. Zur Priifung 
der Theorie, daB die Nebenschilddriisentetanie der Anhaufung von Guanidin im Blut 
zuzuschreiben ist (P a t o n , Quart. J. exp. Physiol. 10 [1916]. 377) wurde an Hunden 
u. Katzen untersucht, ob bei Tetanie nach Parathyreoidektomie das Guanidin im Blut 
in groBerer Menge Torhanden ist. Es konnte kein Guanidin gefunden werden. In- 
jiziertes Guanidin wurde aus der Blutbahn tetan. Hunde ebenso sehnell entfemt wie 
bei n. Hunden. Es wird daher fiir unwahischeinlich gehalten, daB die Nebenschild
drusen die Produktion oder den Abbau des Guanidins regulieren. (Biochemical J. 29. 
1597—98. Juli 1935. Newcastle-upon-Tync, Univ. of Durham College of Medicine, 
Departm. of Physiology and Biochemistry.) W e s t p h a l .

James A. Hawkins u n d  Charles W . Shilling, Stichtoff lóslichkeit im Blut bei 
erhohlem Druek. Der Losliehkeitskoeff. von N in B lu t von n. Hunden betriigt bei 1 atii 
zwischen 0,0138— 0,0148 bei Rinderblut 0,0135— 0,0140. Die Menge N, die sich im 
Gesamtblut bei Druckveranderungen (1— 6 atu lost), gehorcht dem HENRYschen 
Gesetz. (J. biol. Chemistry 113. 273— 78. Febr. 1936. Washington, Lab. o f the Exp. 
Dmng Unit. Navy Yard.) B a e r t i c h .

Harold E. Himwich, Edwin F. Gildea, Nathan Rakieten und Delafield 
Du Bois, Die Wirkungen der Einatmung von Kolilendiozyd auf die Kohlendioxyd- 
kapazitat des arteriellen Bluies. Vff. machten Unterss. an Menschen, Hunden u. Katzen, 
um die Einatmungswrkg. von 5— 8%  C02 auf die CO,-Kapazitat des Blutes festzustellen. 
Bei annahemd V2-std. Aussetzen der C02-Atmospharo zeigen die Menschen u. 3 von
4 Hunden einen Abfall der C02-Kapazitat; Bcobachtungen, die nach 55 Min. u. spater 
gemacht wurden, zeigen ein Ansteigen der C02-Kapazitat in allen Beispielen. Die 
Verss. zeigen, daB das ausgleichende Anwacbsen der C02-Kapazitat, die dazu dient, 
um das Fallen des P h  z u  yerringern, keincswegs die erste Rk. auf die Einatmung yon 
C02 darstellt. Das Studium des Saure-Basengleichgewichtcs yon Serum macht die 
Existenz einer neuen unbekannten Saure, die die Veranderungen der C02-Kapazitat 
erklaren soli, unwahrscheinlich. (J. biol. Chemistry 113. 383— 404. Marz 1936. New 
Haven, Lab. o f Physiology, Department of Psychiatry.) BAERTICH.

O. Krayer und E. B. Verney, Reflektorische Beeinflussung des Gehaltes an Acetyl- 
cholin im Blute der Corotiarvenen. (Vgl. C. 1934. I. 3078.) Naeh Verss. am ganzen 
Tier (Hund) wird die Acetylcholinkonz. im Coronarvenenblut auf reflektor. Wege 
durch elektr. Reizung des Nerren des Sinus caroticus erhoht, wrenn die katalyt. Aeetyl- 
cholinzerstorung durch Physostigmin verhindert wurde. Blutdruckerhohung im hamo- 
dynam. isoherten Sinus caroticus lóst keine Erhohung der Acetylcholinkonz. im Coronar- 
venenblute aus. Intrayenose Adrenalininjektion, die den Blutdruck stark steigert, 
erhoht die Acetylcholinkonz. im Coronarvenenblut. Entneryung der Carotisteilungs- 
stellen schwacht diese Adronalinrk. ab, Vagusdurchschneidung yerhindert die Rk. 
yollkommen. Die am ganzen Tiere nachgewiesene Adrenalinwrkg. auf die Acetyl- 
cholmkonz. im Coronaryenenblut tritt auch am Herz-Lungenpraparat ein, wenn dieses 
durch die Vagi mit dem Kopfkreislauf u. Zentralneryensystem yerbunden bleibt. 
Die Ursaehe dieser Wrkg. ist in der Steigerung des arteriellen Blutdruckes zu suchen. 
Wird die Blutdrucksteigerung nach Adrenalininjektion mittels einer im Kreislauf ein- 
geschalteten Kompensationsvorr. yerhindert, bleibt Adrenalin selbst wirkungslos. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 180. 75— 92. 5/12. 1935. 
London, Pharmakol. Abt. Univ. College.) M a h n .

Saburo Suzuki, Weilere Untersuchungen uber die Wirkung der Brenztraubensdure 
auf den Oxalsduregehalt des Blutes. (Vgl. C. 1935. I. 3947; II. 242.) (Japan. J. med. 
kci.H, Biochem. 3. 91—94. Nov. 1935. Tokio, Univ., Biochem. Lab. [engl.]) B o m s k o v .

XVIII. 1. 287
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F. Bruman und H. Leeb, Der Einflup des Acetonitrih auf die Blutmilchsdure- 
konzenlration beim Kaninchen. Kaninchen wurden mit Acetonitril behandelt. Eine 
Schilddriisenhyperplasie konnte selbst histolog. nicht nachgewiesen werden. Das 
Leberglykogen zeigte keine Veranderungen. Durch Acetonitril wurde der Ruhemilch- 
sauregeh. des Błutes stark yerringert. Anscheinend besteht kein direkter Zusammen- 
hang zwischen Schilddrusentatigkeit u. Ruhomilehsauro im Blut. (Z. ges. exp. Med. 97. 
362—66. 9/12. 1935. Bem, Med. Klin.) Ma h n .

Josef Brill, Uber Senkung der Kórpertemperatur bei Vdgeln nach Einverleibung 
pyrogener Stoffe. Bei Hiihnem u. Tauben erzeugen intramuskulare Injektionen von 
Tetrahydro-fi-naphlhylamin regelmaBig einen Temp.-Abfall von ca. 3— 3,5°, der sich 
Anfangs rasch yollzieht, nach 1— i y 2 Stdn. den tiefsten Stand erreicht u. dann langsam 
schwindet. Bei starkerer Vergiftung ist die Erniedrigung auch noch nach 2V2 Tagen 
festzustellen. Giftmenge u. Temp.-Abfall sind nicht streng proportional. Cocain u. 
Coffein bewirken ebenfalls eine Temp.-Senkung. (Biochem. Z. 285. 1— 5. 20/4. 1936. 
Wien, Univ., Physiol. Inst.) SCHUCHARDT.

Rudolf Allers und Josef Brill, Uber das Verhalten des Blutzuckers bei Tauben 
unter der Einwirkung einiger zentral angreifender Oifte. Bei Tauben findet auBer dem 
Abfall der Kórpertemp. (s. vorat. Ref.) bei Einspritzung mit Tetrahydro-fi-naphthylamin 
ein Ansteigen des Blutzuckers statt. Diese Wrkg. wird durch ^Imi/tehiarkose beein- 
trachtigt. Manche Narkotica (Morphium, Urethan, Ghloralhydrat) bewirken eine Hyper- 
glykamie, Amytal erst nach 2-mallger Verabreichung. Paraldehyd erzeugt eine Hypo- 
glykamie. Im Hungerzustand ist die blutzuekersteigerndo Wrkg. starker. (Biochem. Z. 
285. 6— 10. 20/4. 1936. Wien, Univ., Physiol. Inst.) S c h u c h a r d t .

A. N. Drury, J. A. R. Miles, G. Plaut und H. Weil, Beobachtungen uber Psycho- 
sinsulfat: Seine Wirkung auf Bakterien, Tozine, Serum und rote Blutkorperchen. Mit 
einer Bemerkung uberOberfldcheneigenschaften der PsychosinabkdmnUinge von A. R. Hughes. 
Psychosin (C21H47N 07, Mol.-Gew. 461,39) wurde durch Hydrolyse mit Ba(OH)2 aus 
frischem Ochsenhim gewonnen, Sphingosin wurde dureh Hydrolyse mit alkal. 
Methylalkohol aus Cerebron gewonnen u. Athylpsychosin sowie Methylsphingosin 
dargestellt durch Hydrolyse mit alkal. A. bzw. alkal. Methylalkohol aus Cerebron. 
Desamidiertes Psychosin wurde durch Behandlung des Psychosins mit N 02H erhalten. 
Alle Prodd. wurden in Form ihrer Sulfate untersucht. Psychosin, Athylpsychosin 
u. Sphingosin besitzen deutliehe baktericide Wrkg. im Reagenzglase, dio sich besonders 
gegen grampositive Keime richtet. Saurefestc Bakterien u. Sporen werden kaurn becin- 
fluBt. Durch Serum wird dio Wrkg. erheblich eingeschrankt. Einzelne Bakterienarten 
werden stark agglutiniert. Psychosin neutralisiert Tetanustoxin, viel schlechter 
DiphtheriotoXin. Desamidiertes Psychosin zeigt keine dieser Eigg. Roto Blutkorperchen 
werden durch Psychosin aufgel., auch diese Rk. wird durch Serum, aber auch durch 
Hamoglobin, EiereiweiB, Lecithin u. Cholesterin gehemmt. Beim Mischen mit Serum 
treten charakterist. Fallungszonen auf. Diese Eigg. hangen mit den erheblichen Ver- 
anderungen der Oberflachonspannung zusammen. (J. Pathol. Bacteriology 42. 363—98. 
Marz 1936. Cambridge, Dep. o f pathol.) SCHNITZER-

Arthur J. Patek jr., Chlorophyll und die Regeneration des Blutes. Mit dem Ziel 
der Best. des Effektcs, inwioweit die Verwendung von Chlorophyll (I)-Prodd. bei der 
Regeneration des Blutes in Betracht kommt, untersucht Vf. zahlreiehc Falle von 
chroń, hypochromer Anamie. In 5 Beispielen zeigt die Verwendung von (I) u. seiner 
Abbauprodd. —  Vf. gibt eine histor. Entw. der Beziehungen zwischen (I) u. Hamo
globin — keino Veranderung im Blute; ebenso negatig Yerliefen die Abgabe groBer 
Dosen (I) mit kleinen Dosen Fe. In 12 Fallen dagegen zeigt die Anwendung nach einer 
Reihe von Behandlungen mit yergleiehbaren Mengen Fe —  parenteral u. oral — ein 
regelmafiiges Ansteigen der Hamoglobinkonz. Diese Befunde lassen bedingt den 
SchluB zu, daB der Organismus rorgebildete Pyrrolsubstanzen ais Bausteine des Hanio- 
globins verwenden kann. (Arch. intemal Med. 57. 73— 84. Jan. 1936. Harvard Medical 
Schód, Thorndike Memoriał Lab. Boston, City Hospital.) B a ERTICH.

E. D. Warner, K. M. Brinkhous und H. P. Smith, Eine quantitative Betrachtmg 
iiber die Blutgerinnung: Prothrombimchimnkungen unter experimenlellen Bedmgungen. 
N. Hundeplasma enthalt geniigend Protlirombin (I) — Vff. arbeiten ein genaues 
Titrationsverf. zur Best. von I im Plasma aus — um 200-mal mehr der Konz. des 
Thrombins, das notwendig ist, um Fibrinogen innerhalb weniger Sek. zum Gerinnen 
zu bringen, zu bilden. Wenn Blut oder Oxalatplasma wenig Thromboplastin enthalt, 
gerinnt es langsam, u. viel I bleibt unyerbraucht. Dagegen im Blut, das groBe Mengen
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Thromboplastin enthalt u. daher rasch gerinnt, ist das I infolge Umwandlung in 
Thrombin bald verbraucht. Durch akute Chlf.-Vergiftung wird eine beachtliche Hypo- 
prothrombinamie hervorgerufen; P-Vergiftung verursacht eine Abnahme des I u. des 
Fibrinogens. (Amer. J. Physiol. 114. 667— 75. 1/2. 1936. Iowa City, Univ., Department 
of Pathology.) B a e r t ic h .

W . S. Iljin, Ober den Mechanismus der antihdmolytischen und gerinnungs
hemmenden Wirkung einiger Blutstabilisatoren. Gerinnungshemmende Stoffe (cilronen- 
saures Na, Ca-Oxalat, NaF, Germanin, Synanthrin 27, 33 u. 47 u. Hirudin) hemmen die 
biol. Hamolyse. Die Chloride von Ca, Mg, Sr u. Ba verringem die antihamolyt. Wrkg. 
von Citrat, Osalat u. Fluorid u. steigem die Wrkg. der anderen Stabilisatoren. Die 
hainolysehemmende Wrkg. von Citrat, Oxalat u. Fluorid ist nicht auf der Bindung des 
Blut-Ca begriindet. Unter der Einw. von frischem Serum, nicht aber von einem, das 
30—40 Min. auf 56° erwarmt wurde, entwickelt sich die von den Stabilisatoren voll- 
standig gehemmte Hamolyse von neuem. Vf. erklart hieraus die antihamolyt. Wrkg. der 
gerinnungshemmenden Substanzen ais eine Einw. auf das Komplement, die Wrkg. yon 
Ca, Mg, Sr u. Ba auf das durch Citrat, Oxalat u. Fluorid gehemmte hamolyt. System 
durch die Bindung dieser Stabilisatoren u. das Freiwerden des Komplements. Vf. sieht 
in seinen Befunden eine Bestatigung der von FuCHS u. FALKENHAUSEN aufgestellten 
Lehre von der Identitat des Komplementmittelstuckes u. des Prothrombins. (Biochem. 
Z. 284. 383— 91. 19/3. 1936. Leningrad, Experim. Lab. d. Forschungsinst. f. Blut- 
transfusion.) SCHUCHARDT.

Th. Link, Der EinflufS der Schlangengifte auf die Blutgerinnung. Schlangengift ver- 
schiedener Schlangenarten (5 Colubriden, 10 Viperiden u. 8 Crotalinen) wurde auf 
seinen Geh. an gerinnungsfórdemden oder gerinnungshemmenden Faktoren untersucht. 
Ferner wurde gepriift, welche Gerinnungskomponenten [Cytozym (Thrombokinase), 
Serozym (Thrombogen), Thrombin u. Fibrinogen] durch das Toxin zerstort bzw. ersetzt 
werden. Die Gifte konnten folgendermaCen eingeteilt werden: 1. Toxine ohne ge- 
rinnungsfordernden Faktor, a) mit Cytozymzerstórung, b) mit proteolyt. Wrkg. evtl. 
mit Serozymzeratórung, c) ohne proteolyt. Wrkg. 2. Toxine mit einem thrombin- 
ahnlichen, gerinnungsfórdemden Faktor, a) ohne, b) mit proteolyt. Wrkg. (Z. Immuni- 
tatsforsch. exp. Therap. 85. 504— 12; 1935. Berlin-Dahlem, Lab. Immunitatsforsch. 
u. exp. Therapie, Biolog. Abt. Reichsgesundheitsamt.) M ah n .

S. Freeman, E. R. Kant und A. C. Ivy, Das Serumcalcium nach Calcium- 
einfiihrung. Tagliche Einnahme von 2,3 g CaCl2, 1 Monat lang, beeinfluBt die Anspreeh- 
barkeit des Serum-Ca-Spiegels bei 11 n. erwachsenen Menschen nicht. 2 Stdn. nach 
der Verabreichung von 2,3 g CaCla oder 10 g Ca-Oluconat steigt der Serum-Ca-Geh. 
bei n. fastenden Personen um 5— 6% . Einnahmen von 0,05— 0,25 g/kg Ca erhólien 
den Serum-Ca-Geh. bei fastenden Hunden. Der maximale Serum-Ca-Anstieg ist bei 
n. Hunden starker nach CaClj ais nach Ca-Gluconat. Dagegen ist die Dauer der Serum- 
Ca-Erhohung nach Ca-Gluconat langer ais nach CaCl2. (J. biol. Chemistry 112. 1—7. 
Dez. 1935. Chicago, Northwestern Univ., Med. School, Dep. Physiol. and Pharm.) M ah n .

F. William Sunderman, Ober Serumelektrolyle. X . Der Wassergehalt des Serums 
und die Orundlagen fur die Berechnung der Molaritdt eines in Serum gelosten Korpers 
durch die Messung des spezifischen Oewichts. (Mit technischer Unterstiitzung von 
P. Williams und J. P. Taylor). (Vgl. C. 1932. II. 237.) Zwischen D. des Serums 
u. scinem Geh. an fester Substanz besteht nach den Messungen eine lineare Beziehung. 
Daher kann nach Best. eines in Serum gel. Korpers in Beziehung zum Voi. die Be
ziehung zum W.-Geh. mit einer Genauigkeit von ±  1%  berechnet werden. Der W.- 
Geh. des Serums selbst kann direkt aus der Messung von D. abgeleitet w'erden. (J. biol. 
Chemistry 113. 111— 15. Febr. 1936. Philadelphia, Univ.) SCHNITZER.
*  E. G. Van t’Hoog, Die aseptische Ziichtung von Insekten bei der Vilaminforschung.
V er su che zur Erkenmtng des fur Drosophila wirksamen Sloffes im unverseifbaren Anteil 
des Fetles. (Vgl. C. 1936. I. 1650.) Bei synthet. Ernahrung waren Zusatze von 100 y 
Cholesterin oder Ergosterin wirksam, Sitosterin, Stigmasterin u. Phytosterin in einer 
Menge von 200 y, Calciferol u. Lumisterin waren unwirksam. Starkę Belichtung zer
stort einen in Hefe enthaltenen Faktor, der fiir Drosophila notwendig ist u. durch 
Lactoflavin nur teilweise wieder ersetzt werden kann. (Z. Vitaminforschg. 5. 118— 26. 
April 1936. Amsterdam, Univ., Lab. Physiol. Chem.) SCHWAIBOLD.

W . Stepp und H. Schróder, Ober den Antagonismus der Yitamine. und seine Be- 
■ deulung fur die Vitamintherapie. Krit. Besprechung u. kurzer tlbersichtsbericht. (Klin. 

Wschr. 15. 548—50. 18/4. 1936. Munehen, Univ., I. Med..Klinik.) S chw aibold .
287*
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H. J. Lauber, Vitamine ais Heilmilld in der Chirurgie. Die Bedeutung der Vita- 
mine fiir Entstehung u. Entw. der Tumoren, sowie fiir die Infektion. Bzgl. Regeneration 
wurde an Tieryerss. festgestellt, daB nur das Vitamin A einen groBen EinfluB auf die 
Wundheilung ausubt, u. zwar nur bei kleinen Dosen per os. AJs Salbe wirkte es nur 
gemeinsam mit der Cholesterinsalbengrundlage gunstig (1: 100 u. 1: 1000 verd.). Durch 
samtliche Lebertransalben wurde eine meist hochgradige Verzogerung der Wundheilung 
verursacht. Hcilung cxperimenteller Knochendefekte wurde durch Vitamin D ver- 
zogert. (Med. Welt 10. 255— 59. 22/2.1936. Marburg, Univ., Chirurg. Klinik.) S c h w a ib .

R. Stadler und E. Larisch, Der Einflufi reiner Vitaminprdparate auf den Ablauf der 
Tuberkulose beim Meerschweinchen. Dio Vers.-Tiere konnten durch Vitaminzulage (Vigan- 
tol, Vogan, Cebion oder Citronensaft) nicht geschutzt oder gerettet werden, doch wurde 
der Ablauf der Erkrankung gunstig beeinfluBt (insbesondere durch Cebion). VitaminC ist 
dcmnach fiir die Umstiinmung des Kórpers bzw. der Zelle von Bedeutung. (Jb. Kinder - 
heilkunde 146 ([3] 96). 253— 64. April 1936. Breslau, Univ., Kinderklinik.) SCHWAIB.

Sidney Bliss, Refektion bei der Ratte. Mit einem Anhang iiber die Herstellung von 
Ausgangsmateiialien fiir die Mangdnahrung. (Vgl. S c h e u n e r t , C. 1930. II. 84. 85; 
GuERKANT, C. 1935. II. 2231.) Der Vorgang tritt leicht ein, wenn das Futtergemisch 
rohe Kartoffelstiirke ais Kohlenhydrat enthillt. Das Wachstum solcher Tiere ist auf 
Futtermittel zuriickzufuhren, die unzureichend gereinigt sind u. Reste von Vitamin B 
enthalten. Rolie Kartoffelstiirke aus den Faeces solcher Tiere u. reine rohe Kartoffel- 
starke verhalten sich bei pankreat. Verdauung in yitro gleichartig. Die Herst. von 
gereinigtem Casein, roher Kartoffelstarke, Buttcrfett, Agar u. Trockenhefe wird be- 
schrieben. (J. Nutrit. 11.1—19.10/1. 1936. New Orleans, Uiiir., SchoolMed.) SCHWAIB.

Louis Sigurd Fridericia und Skuli V. Gudjónsson, Die Wirkung von Vitamin-A- 
Mangel auf die Wachstumsgeschwindigkeit der Schneidezahne von Albinoratten. Das 
Liingenwaehstum der Schneidezahne ausgewachsener Tiere betragt im Mittel 2,7 mm 
in der Woche, bei jungen Tieren 3,3 mm (n. Emahrung), bei letzteren mit A-Mangel 
in der ersten Wocho 2,5 mm, in der zweiten 1,5 mm; Fehlen von Vitamin D hat keinen 
EinfluB. Verschiedenartige, nicht ausreichende A-Dosen hemmen das Wachstum in 
verschiedenem AusmaB. Bei A-Zufuhr nach einer A-Mangelperiode verlangsamt sich 
das Wachstum der Schneidezahne zunachst noch wahrend zwei Wochen (Nachwrkg.), 
nach drei Wochen wird es wieder n. Auch Mangel an B-Komplex bewirkt Wachstums- 
hemmung, doch tritt diese Wrkg. erst spater ein. (Kong. dansk. Vidensk. Selsk., biol. 
Medd. 13. Nr. 2. 15 Seiten. 1936. Kopenhagen, Univ., Inst. Hyg.) S c h w a i b o l d .

Maj Malmberg und Hans v. Euler, Kórpergewichtszunahme durch Kónier von 
Weizen, Raf er und Gerste bei Vitamin A-frei emahrten Ratten. (Vgl. C. 1932. I. 246.) 
Tiere (40— 70 g), die zu einer A-Mangelnahrung taglich 2 g der entsprechenden Korner- 
art erhielten, zeigten einen Gewichtsanstieg, der etwa 3 Wochen anhielt. Nach der 
spektroskop. Analyse wurden mit den Kómerarten hoclistens sehr geringe Mengen 
Carotin u. sicher kein Vitamin A zugefiihrt. Es konnte noch nicht entschieden werden, 
ob diese zeitlich beschrankte Wachstumswrkg. durch in den Kórnern enthaltenes 
Xanthophyll ais einzigem Wirkstoff bedingt ist. (Biochem. Z. 284. 238— 43. 9/3. 1936. 
Stockholm, Univ. Biochem. Inst.) S c h w a i b o l d .

Lucie Randoin und Roger Netter, Starkę Verschiedenhe.it zwischen dem Grade der 
Notwendigkeil der Vitamine A und B in einem bestimmten Stadium des Wachstums der 
jungen Ratte und bei einer kohlenhydratreichen Emahrung. Werden jungo Ratten nach 
dem Entwohncn mit kohlenhydratreichem A-freien Futter ernahrt, so wachsen sio 
zunachst 40 Tage n. (Vorrat im Organismus ?), wahrend bei gleicher Nahrung, jedoch 
ohne B-Vitamine, die Tiere bald zu wachsen aufhoren u. nach etwa 20 Tagen verenden. 
(C. R, hebd. Sćances Acad. Sci. 202. 1105— 07. 23/3. 1936.) S c h w a i b o l d .

Jacob Biely und William Chalmers, Der Vitamin-A-Bedarf des waehsenden 
Huhnes. I. Vorlaufige TJntersuchungm mit standardisiertem Lebertran. Die Verss. er
gaben, daB eine Zufuhr von 75 intemationalen Einheiten den A-Bedarf decken; bei
25 Einheiten traten noch Mangelerscheinungen auf. (Canad. J. Res. 14. Sect. C. 21—24. 
Marz 1936. Vancouver, Univ.) S C H W A IB O L D .

Carl H. Schroeder, G. K. Redding und L. J. Huber, Einige Ursachen und 
Wirkungen eines hohen Gehaltes an freien Fettsduren bei Fleischabfallen in HiihnerfuUer. 
Solche Prodd, wirkten scliadigend (Gewichtskurre, Sterblichkeit u. a.), was aber wahr
scheinlich auf eine Inaktivierung von Vitamin A u. D (Oxydation) zuriickzufuhren ist. 
(Poultry Sci. 15. 104— 14. Marz 1936. Detroit, Larro Res. Farm.) S c h w a i b o l d .
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A. Scheunert und M. Schieblich, Uber den EinflufS der Dungung auf den Vila- 
min-B v QehaU von Weizen. Der Vitaniin-B1-Geh. von Weizen, der von Boden mit 
biol.-dynam. Dungung, bzw. mit kiinstlicher Dungung, bzw. mit Stallmist-Kunst- 
dungerdungung stammte, betrug in 1 g 1,2 bzw. 1,5 bzw. 1,5 intemationalo Einheiten. 
(Biedermanna Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 8 . 
120— 24. 1936. Leipzig, Univ., Vet.-Physiol. Inst.) SCHWAIBOLD.

Leslie J. Harris und P. c. Leong, Vitami?ie in der menschlichen Ernahrung. Die 
Ausscheidung von Vitamin B1 im menschlichen Urin und ihre Abhangigkeit von der Zu- 
fuhr mit der Nahrung. (Vgl. C. 1934. II. 969.) Die Abtrennung von Bi aus dem Ham 
gesehah durch Adsorption an Clarit acid elay bei pn =  5 u. die biolog. Priifung mit 
der Bradyeardiemethode (H a r r i s ). Bei n. ernahrten Personen betrug die tagliehe 
Ausscheidung 17— 37 internationale Einheiten (=  30—90y B1-Hydroehlorid), im Mittel 
20; diese Menge entspricht 5— 8%  der aufgenommenen Menge u. sie wurde durch 
geringere oder hóhere Zufuhr entspreehend gesenkt oder erhoht. Die Ausscheidung 
unmittelbar naeh einer hohen Vers.-Dosis entsprach der yorhergegangenen Emahrungs- 
art (Bj-Zufuhr); dies wurde auch an Tieren nachgewiesen: bei B,-Hypovitaminose 
sehr geringo Ausscheidung. In vorlaufigen Verss. an n. Kindern u. Erwachsenen wird 
geschlossen, daB eine Ausscheidung yon <  12 Einheiten taglich auf einen Bi-Mangel 
in der Nahrung hinweist u. daC bei Bcriberi die Br Ausscheidung fehlt ( <  2,5 Ein- 
heiten). (Lancet 230. 886— 94. 18/4. 1936. Cambridge, Univ. Nutrit. Lab.) ScHWAIB.

M. Hofer von Lobenstein, Vitamin-Bt-Avitamuiose, ihre Beziehung zu neu- 
rilischen Affektionen und dereń Behandlung mit Betazin. Hinweise auf die Zusammen- 
hange der Br Mangelerkrankungen mit neurit. Affektionen u. Bericht iiber giinstige 
Erfahrungen mit dem antineurit. Vitaminpraparat Betaxin. (Milneh. med. Wschr. 
83. 510— 11. 27/3. 1936. Konstanz, Konstanzer Hof.) S c h w a ib o ld .

Renś Wurmser und J.-A. de Loureiro, Die Reiersibilitdt der Ozydation einiger 
Zuckerderivate, im besonderen der Ascorbinsaure. (Vgl. C. 1935. I. 2830.) Anschauungen, 
die auf Grund der Vers.-Ergebnisse bei der Mikroinjektion von Zellen gewonnen waren, 
lieBen sich durch diese Arbeit bestatigen. In den Zellmedien befinden sich die Sub
stanzen im Oxydoreduktionsgleichgewicht, dereń Potential normalerweise im Rcduktiona- 
gebiet des Indophenols liegt. Obwohl die oxydiertc Form dieser Substanzen im neutralen 
Gebiet instabil ist, ist die Lebensdauer lang genug, um ihre Existenz zweifelsfrei nach- 
zuweisen. Die Natur dieses Oxydoreduktionssystems ist bis auf Kleinigkeiten be
stimmt. Es handelt sich um Zuckerderiw., unter denen dio Ascorbinsaure ( Vdarnin C)
die Hauptrolle spielt. (J. Chim. physiąue 31. 419— 32. 1934.) M a h s .

H. Wieters, Uber das Vorkommen von Vitamin G in Pflanzen. Unterss. an zahl- 
reichen Pflanzenarten im wesentliehen mit der Jodtitrationsmethode, mit gelegent- 
licher Kontrolle durch den biol. Vers. Die hóchsten Gehh. wiesen Gladiolen auf (bis 
>  10% Ascorbinsaure in der Trockensubstanz), wahrend andere, wie Sałat u. Kar- 
toffeln (besonders nach Zubereitung) yerhaltnismaBig C-arm waren. Bei lctztcrcn 
blieb beim Erhitzen nur in ungeschaltem Zustand die Ascorbinsaure erhalten. An- 
gaben der einer Cebiontablette (50 mg Ascorbinsaure) C-aquivalenten Mengen einer 
gróBeren Anzahl von Pflanzenprodd. (MercksJber. 49. 77—92. Marz 1936. Darmstadt, 
Merck, Hauptlab.) S c h w a ib o ld .

W . Franklin Dove und Elizabeth Murphy, Der Vitamin-C-Qeha.lt von Apfdn 
Wd seine Beziehung zur Gesundheit der Menschen. Hinweise auf dio Bedeutung des 
C-Geh. der Apfelsorten, besonders in Hinsicht auf die Wahl der Sorte bei der Sorten- 
yereinheitlichung. Unters. der Blatter einer C-reichcn bzw. -armen Sorte; der C-Geh. 
bei ersterer war im Mittel 1,12 mg in 1 g, bei letzterer 0,746 mg. Es scheint demnach 
der C-Geh. der Blatter fiir den C-Geh. der Frucht charakterist. zu sein, so daB schon 
bei der Ziichtung bei jungen Pflanzen der C-Geh. der zu erwartenden Friichte erkannt 
werden konnte. (Science, New York [N. S.] 83. 325—27. 6/3. 1936. Orono, Univ„ 
Agric. Exp, Stat.) S c h w a ib o ld .

C. H. Whitnah und W . H. Riddell, Milch ais Vitamin-G-Quelle. Unterss. der 
Much von 55 Kuhen der yier Hauptrassen ergaben einen mittleren C-Geh. von 25,9 mg 
un Liter (^  4,3). (Science, New York [N. S.] 83. 162. 14/2. 1936. Kansas Agric. 
Exp. Stat.) S c h w a ib o ld .

Kurt Wachholder, Die Versorgung des Sduglings mil Vitamin C. Frauenmilch 
enthielt in der ersten Zeit etwa 4,4 mg-%, spater etwa 2,5 mg-% Ascorbinsaure; der 
^ch. kann schon nach mehrstd. Stehenlassen >  50% zuriickgehen. Kuhmilch (Ge
nuach) enthielt im Mittel nur 1,3 mg-% (colorimetr.). Unterss. ergaben, daB bei allen
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Tierarten mit liingcrer reiner Saugeperiodo die Jungen bei der Geburt einen hohen 
C-Bestand mitbekommen. Dio Ergebnisse weisen darauf hin, daB Saugling u. Jung- 
tier offenbar Vitamin C nicht synthetisieren u. daB bei erstoren bei kiinstlicher Er- 
nahrung Ascorbinsaure zugefiihrt werden muB. Der Bedarf an yerschiedenen Milch- 
sorten zur Deckung des C-Bedarfes des Sauglings wird bercchnet. (Klin. Wschr. 15.
593—96. 25/4. 1936. Rostock, Univ. Physiol. Inst.) S c h w a ib o ld .  

Emil Abderhalden, Beobachtungen -iiber den EinfluP ton Ascorbinsaure =  Vita-
min C, Ci/stein, reduziertem Olutaihion und Olykokoll auf Ldsungcn ton l-Adrenalin 
und l-3,4-Dioxyphenylalanin. (Vgl. C. 1934. II. 2691.) Zusammenfassende Besprechung. 
(Med. Klinik 3 2 . 538—39. 17/4. 1936. Halle, Univ. Physiol. Inst.) S c h w a ib o l d .

Hermann Bruch und Nicolae C. Vasilescu, Die Wirkung des C-Vitamins auf die 
Blutgefape. Durch Cebioninjektion kann beim Menschen eine bradykard. Wrkg. 
heryorgerufen werden (das Plathysmogramm zeigt eine GefiiBerweitcrung in den oberen 
u. unteren Extrcmitaten). Dio GefiiBcrweiterung kann durch Atropin sehr gehemmt 
werden; jeno erfolgt wahrscheinlich auf dem Wege des Vagus. (Klin. Wschr. 15. 490 
bis 491. 4/4. 1936. Bukarest, Univ. Neurolog. Klinik.) SCHWAIBOLD.

Horst Conrad, Uber die Behandlung ton Skorbut. Ein 70-jahriger Patient mit 
schwerem Skorbut wurde innerhalb von 7 Tagen durch intrayenóse Cebiondosen 
(6 ccm zu je 0,05 g taglich) aus der akuten Gefahr befreit u. nach weiteren 8 Tagen 
baldiger Heilung zugefiihrt. (Dtsch. med. Wschr. 62. 306—07. 21/2. 1936. Berlin- 
Lichtenberg, Oskar-Zicthen-Krankenhaus.) SCHWAIBOLD.

M. van Eekelen, Die Beslimmung ton Ascorbinsaure durch Titration. (Vgl.
C. 1936. I. 1652; vgl. auch C. 1934. II. 3645.) (Naturę, London 136. 144—45. 1935. 
Utrecht, Uniy. Lab. Hyg.) SCHWAIBOLD.

B. Ahmad, Die Beslimmung ton Ascorbinsaure durch Titration. (Vgl. vorst. Bef.) 
Die scheinbare Vermehrung der Ascorbinsaure durch Koehen, z. B. bei Kohl ist nicht 
auf Verhinderung des Abbaues durch Zerstorung einer Oxydase (VAN E e k e le n )  
zuriickzufuhrcn, sondern wahrscheinlich auf eine Abspaltung von Ascorbinsaure (aus 
einem Ester?). Nach Koehen ergab Kohl einen Geh. von 40 mg-% Ascorbinsaure 
(Titration), wahrend das rohe Prod. auch nach Verrcibcn mit 20% Trichloressigsaure 
nur etwa 13 mg-% ergab. (Naturę, London 136. 797. 16/11. 1935. Caleutta, Inst. 
Hyg.) SCHWAIBOLD.

T. H. Rider, George Sperti, G. Park Goode und H. G. Cassidy, Sdeklit be- 
strahltes Ergosterin. (Vorl. Mitt.) Auf Grund der Unstimmigkeiten der Wrkg. von 
Bestrahlungsprodd. bei Mensch u. Tier u. der Anschauung, daB diese Tatsache auf Bldg. 
yerschiedenartiger Bestrahlungsprodd. infolge Bestrahlung mit dem Gesamtbereich 
des Hg-Dampflichtes beruht, wurden Verss. mit selektiyer Bestrahlung durchgefiihrt 
ii. ein hochwirksames Prod. erhalten (A. P.), das in Lsg. mit 10 000 Einheiten pro g 
hergestellt wird. Klin. Unterss. sind im Gange. (J. Amer. med. Ass. 106. 452—56. 
8/2. 1936. Cincinnati, Univ. W. S. Merrel Comp.) SCHWAIBOLD.

Leonard T. Davidson, Katharine K. Merritt und Sidney S. Chipman, Die 
Rachiti$prophylaxis bei friihgeborenen Kindem mit Vitamin-D-Milch. (Vgl. C. 1934.
II. 2705.) Verss. an 11 Kindem mit einer Milch yon Kuhen mit Zulagen an b e s t r a h l t c r  
Hefe. Zwei Kinder bliebcn rachitisfrei, die ubrigen zeigten yom 3. bis 5. Monat leichte 
Raehitis, die im 6. Monat bei gleicher Nahrung heilto. Solche Milch reichte also fur 
yollstandigen Schutz nicht aus. Die klin. Rachitismerkmale waren nur leicht u. ihr 
Auftreten konnte etwa 1 Monat nach der róntgenograph. Erkennung von R a c h i t i s  
beobachtet werden. (Amer. J. Diseases Children 51. 1— 16. Jan. 1936. New York, 
Columbia Uniy., Coli. Physic. and Surgeons.) S C H W A IB O L D .

Leonard T. Davidson, Katharine K. Merritt u n d  Sidney S. Chipman, Wciure 
Untersuchungen iiber Viosterol in der Itachilisprophylazis bei friihgeborenen Kindem. 
(Vgl. yorst. Ref.) Von 27 Kindem mit einer tagliehen  Zufuhr von 3150 D -E inheiten 
(U. S. P.) ais alleiniger Quelle an antirachit. Substanz blieben 10 rachitisfrei, 9 zeigten 
rontgenograph. feststellbare Rachitis u. auch bei den ubrigen war der Grad der Er- 
krankung gering u. im 6. Monat erfolgte Heilung. (Amer. J. Diseases Children 51-
594— 608. Marz 1936.) S c h w a i b o l d -

Lewis Thatcher, Hypenńtaminosis D. Beschreibung eines Falles (Kind von
111/ 2 Mona ten), bei dem offenbar Idiosyncrasie gegen Lebertran (Vitamin D) yorlag. 
Beschreibung der Erscheinungen; Naehweis von patholog. Verkalkungen (histolog., 
nach dem Tode). Eine kunstliehe Erhohung des D-Geh. von Lebertran wird a b g e le h n t .  
(Lancet 230. 20—22. 4/1. 1936. Edinburgh, Uniy.) S c h w a i b o l d .
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Elmer Roberts und W. M. Dawson, Wirkung Fowlerscher Losung auf Tiere. 
Die As-Beifutterung mit FowLERscher Lsg. wirkt sich vor allem schadlich aus bei 
jungen Tieren; sie beeinfluBt auBerdem die Fruchtbarkeit u. soxuelle Aktiyitat. (Uni
ted States Dep. Agric. Off. exp. Stat. Illinois. Buli. 413 . 1935.) G rim m e.

Ph. Malkomesius, Zur Verfiitterung von vollwerligen Zuckerriibenschnitzdn. Aus- 
ftihrungen iiber die M6glichkeiten eines teilweisen Ersatzes von Gerste u. Hafer durch 
Zuckerriibenschnitzel in der Tierfutterung. (Berlin, tierarztl. Wschr. 1 9 3 6 . 184—85. 
13/3.) S c h w a ib o l d .

Roy E. Roberts, Die Hóhe der Zufuhr von Flcischabfdllcn und Trockcnmilch in 
Fułłergemischen fiir jungę Entcn. Ein Geh. von 10% Fleisch- u. Knochenabfallen u. 
5% Trockenmilch in einem geeigneten Futtergemisch erwies sich am giinstigstcn. 
(Poultry Sci. 1 5 . 136— 40. Marz 1936. Lafayettc, Univ., Agric. Exp. Stat.) SCHWAIB.

Pierre Chatagnon und Camille Chatagnon, Der Bromstoffwechsd im menschlichen 
Organismus. Im Blut von man.-depressiv Erkrankten konnte keine charakterist. 
Senkung des Br-Geh. festgestellt werden. In zahlreichen Fallen war der Geh. hóher 
ais wie er fiir n. Personen angegeben wird. Es scheint demnach kein Zusammenhang 
zwischen derartigen Erkrankungen u. dem Br-Stoffwechsel vorzuliegen. (C. R. hebd. 
Śśances Acad. Sci. 2 02 . 1119— 20. 23/3.1936.) Sc h w a ib o l d .

H. J. Deobald, E. J. Lease, E. B. Hart und J. G. Halpin, Untersuchungen iiber 
den Calciumstoffwechsd legender Hiihner. Der Ca-Geh. des Blutes war ziemlich kon
stant (Schwankung 4 mg-%)- Bei plotzlichem Ca-Entzug in der Nahrung sank die 
C02-freie Asche der Eierschalen rasch, u. am 12. Tage wurden keine Eier mehr erzeugt. 
Ein Teil des Ca im Skelett kann zur Bldg. der Eierschale herangezogen werden. Bei 
hoher u. niedriger Ca-Zufuhr wurden Unterschiede von 10% im Aschegeh. der Knochen 
erhalten. (Poultry Sci. 1 5 . 179— 85. Marz 1936. Madison, Univ., Dep. Agric. 
Chem.) Sc h w a ib o l d .

Marit Neymark, Die Verteilung und der Umsatz des Melhylalkohols beim Hund. 
CHjOH verteilt sich im Kórper in gleicher Weise wie C2II5OH; der Itonz.-Abfall im 
Blute proZeiteinheit ist jedoch fiirCH3OHumdas 10-fachegeringer. 2,4-Dinitrophenolper 
os steigert diesen Abfall der Konz. Bei gleichzeitigcr Nahrungsaufnahmo beobaehtet man 
keinen Konz.-Abfall. Zur Best. des CH3OH ist dio modifizierte WiDMARK-Methode 
geeignet. (Skand. Arch. Physiol. 7 3 . 227—36. April 1936. Lund, Univ.) PFLUCKE.

Gottfried Fraenkel, Die Ausnutzung der Zuckcr und mchrwertigen Alkohole 
durch die ausgewachsene Schmei/ifliege. Verss. an Calliphora erythrocepala. Von den 
Monosacchariden wurden ausgcnutzt Glucose, Fructose, Galaktose, Mannose (Sorbose 
nicht); von Disacchariden Saccharose, Maltose, Trehalose, Melibiose, Lactose (Cello- 
biose nicht); femer Raffinose, Melezitose, Xylose (Arabinose u. Rhamnose nicht), 
a-Methyl-i-glucosid, Starkę, Glykogen (Inulin nicht), Mannit, Sorbit (Erythrit, Dulcit 
u. Inosit nicht). Das demnach in dem Tier yorhandene System an Carbohydrasen 
wird aufgefiihrt. (Naturę, London 1 37 . 237— 38. 8/2. 1936, London, Uniy., Dep. 
Zool.) S c h w a ib o l d .

H. Grieshaber, Beitrag zum Verhalten der Sorbose im Stoffwechsd. 1. Mitt. Die 
Resorption und Ausscheidung der Sorbose und ihre Wirkung auf Blut- und Hamzucker. 
Nach Sorbosezufuhr (Gesunde u. Diabetiker) tritt eine glykam. Rk. wie bei Zufuhr 
anderer Hexosen auf, doch bestcht ein langeres Ycrweilen in der Blutbahn. Die Sorbose- 
resorption erfolgt ebenso rasch wie bei Glucose u. Lavulose; Sorbose wird z. T. wieder 
ausgeschieden (etwa 12%), nicht proportional der zugefiihrten Menge. Mit steigender 
Menge (20— 100 g) wird die Assimilation besser. Die Assimilationsgrenze liegt unter 
10 g in 200 ccm W. Neben Sorbose wird ein prozentualer Anteil an rechtsdrehendem, 
yergarbarcm Zucker ausgeschieden. (Z. klin. Med. 1 29 . 412—22. 8/2. 1936. Zurich, 
Univ., Med. Poliklinik.) SCHWAIBOLD.

H. Grieshaber, Beitrag zum Verhalten der Sorbose im Stoffwechsd. 2. Mitt. Die 
anliketogene Wirkung der Sorbose beim Diabdes mdlitus. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Aceton- 
ausscheidung bei Diabetikem mit oder ohne Insulin wird durch Sorbose (2-mal 10 
bis 3-mal 10 g taglich) rasch um 50— 66% gesenkt. Sorbose wirkt besser antiketogen 
ais Lavulose u. gleich wie Glucose. Bei Ersatz eines Teiles der Nahrungskohlenhydrate 
(®r°t) durch Sorbose sinkt die Ketonkorperausscheidung (starker ais bei Sorbit).
(Z. klin. Med. 1 29 . 423—33. 8/2.1936.) Sc h w a ib o l d .

N. R. Blatherwick, Phoebe J. Bradshaw, Owen S. Cullimore, Mary E. Ewing, 
Hardy W . Larson und Snsan D. Sawyer, Der Stoffwechsd der d-Xylose. Der Geh. an 
nicht fermentativen reduzierenden Substanzen steigt bei Verabreichung yon Xylose
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in Leber, Muskel, Nieren u. Blut bei weiBen Ratten; dagegen bleibt der Glykogengeh. 
in Leber u. Muskel u. der Milchsauregeh. in Leber, Muskel u. Blut konstant. Der 
Glucosegeh. des Blutes war eine Folgę der Verabreiełiung von Xylose. (J. biol. Chemistry 
113. 405— 10. Marz 1936. New York, Biocliem. Lab. of the Metropolitan Life Insurance 
Cornp.) B a e r t i c i i .

Caroline C. Shennan, Lafayette B. Mendel und Arthur H. Smith, Die im 
tierischen Stoffwechsel gebildete Citronensaure. (Mitbearbeitet von Martha C. Toothill.) 
Citronensaure (C.) wurdo unverąndert in n. Ham von Mensclien, Ratten u. Hunden 
ebenso wie im Blut, Faeecs u. Geweben gefunden. Die Beobachtungen zeigen, daB 
die Mengen C. bei einem gegebenen Individuum von dem pH-Geh. des Hams abhangig 
sind. Weiter stellen Vff. den EinfluB der Emahrungsart auf die Abscheidung der C. 
fest. Betrachtungen iiber dio groBen Mengen an C., die bei Hunden nach C.-armer 
Ernahrung auftreten, lassen den SchluB zu, daB der Hund imstande ist, in Blut, Leber, 
Muskel u. Niere C. zu synthetisieren. (J. biol. Chemistry 113. 247—63. Febr. 1936. 
New Hayen, Yale Univ., Department of physiol. chem.) B a e r t i c h .

Caroline C. Sherman, Lafayette B. Mendel und Arthur H. Smith, Der Stoff- 
iceclisel von oral verabreichter Citronensaure. (Unter Mitwrkg. yon Martha C. Toothill. 
(Vgl. yorst. Ref.) Der Hund ist imstande, fast yollstandig groBe Mengen Citronen- 
sauro oral gegeben zu zerstóren. Die yerabreichten Mengen betrugen 0,5—2,0 g/kg;
0,7% widerstand der Oxydation u. erschien yollstandig im Ham wieder. Ein Anstieg 
des Citratblutspiegels liielt 3V2—7V2 Stdn. an. (J. biol. Chemistry 113. 265— 71. Febr. 
1936. New Hayen, Yale Univ., Department o f physiol. chem.) B a e r t i c h .

O. Ssokolnikow, Polypeptide, ais Dynamiktest des Eiweifistoffwechsels. Dor Vf. 
betont dic Notwendigkeit, bei Stoffwechselbetrachtungen den Fett-, Kohlenhydrat- 
u. EiweiBumsatz zugleich zu beobaohten, da Obergange u. Abhangigkeiten yorhanden 
sind. Die Polypeptide kónnen ais Materiał fiir einen dynam. Umbau der EiweiBkorper 
aufgefaBt werden. Es kann angenommen werden, daB dio EiweiBstoffe ein Gemisch 
yerschiedener Komponenten darstellen, die sich in einom dynam. Gleichgewicht be- 
finden. Veranderungen im Aufbau yon OrganeiweiBkorpern bei Lebensprozessen 
kónnen z. B. durch Bindung oder Austritt von Polypeptidgruppen erfolgen. Nur so 
kann erklart werden, daB der N-Geh. dor Diaminosauren yon MuskeleiweiB nach starker 
Ermudung yon 9,6 auf 35,5% N ansteigt. Es wird auch auf die Umwandlung yon 
MuskeleiweiB zu Sperma beim Rheinlachs hingewiesen. Es wurde femer gefunden, 
daB dio Konst. von EiweiBpartikeln stark vom pn abhangt, indem Fallungsverss. bei 
yerschiedenen pH-Werten wechselnde Polypeptidmengen ais Resultat yerschiedener 
Ladungen der EiweiBpartikelchen ergaben. Die Veranderlichkeit des EiweiBes in 
Abhangigkeit von der Aciditat der Umgebung auBert sich dabei in der Loslósung von 
Polypeptidgruppen; fiir diesen Vorgang hat man bisher nur die Fermente in Betrackt 
gezogen. Bei BluteiweiB wurde die Menge an abgegebenen Polypcptiden bei ph =  5,29 
=  100, bei pH =  7 =  180 u. bei pH =  8 =  160 gefunden. Derartig labile Polypeptid
gruppen werden ais dynam. EiweiB des Blutes angesehen, die alle Vorgange des Eiweifi- 
stoffwechsel u. -umbaues, sowie die funktioncllen Einstellungen des Zellprotoplasmas 
bewirken. Dynam. Schwankungen der Polypeptide im Blut wurden auch bei Zufuhr 
von Glucose, EiweiB, Adrenalin u. a. beobachtet. Hierbei spielt die Leber eino be- 
deutende Rolle. Fiir eine groBo Reihe yon patholog. Erscheinungen kónnen Veriinde- 
rungen der Protoplasma- oder BluteiweiBdynamik zugrunde golegt werden. (Acta 
med. scand. 88 382—98. 20/3. 1936. Moskau, Inst, f. funktionelle Diagnostik u. Therapio 
des N- K. S.) Heyns.

Franz Grosse-Brockhoff, Max Schneider und Wolf Schoedel, Uber vaso- 
molorische Interferenzen im j\Iuskelfjefa/3netz bei kiinstlicher Hyperamie durch ge/afi- 
erweilemde Substanzen. Nach intrayenóser Injektion von Adrenalin erfolgt am ruhenden 
Muskel zunachst eine Konstriktion der GefaBe, dann eine Mehrdurchblutung; bei 
u. nach Arbeitsleistung bleibt die Konstriktion aus. Nach lokaler Erweiterung des 
MuskelgefaBnetzes mit Acetylcholin ist Adrenalin vóllig wirkungslos, wahrend bei 
Dilatation durch Histamin, Adenosin oder Muskeladenylsaure eine Konstriktion auf- 
tritt. Auch bei Carotis-Sinusentlastung fallt die Tonussteigerung nur aus nach Acetyl
cholin, nicht nach den anderen Substanzen. Nur die dureh Acetylcholin erzeugte 
Hyperamie stimmt also mit der Arbeitsmehrdurchblutung iiberein. Fur den Fortfall 
der dilator. Adrenalinwrkg. spielt wahrseheinlich die periphere Stoffwechsel wrkg. 
des Adrenalins eine Rolle. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 237. 178—89. 
12/3. 1936. Góttingen, Physiol. Inst. d. Uniy.) LOHMANN.
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Sinsaku Tuzioka, Gly kog cnie im Muskel von splenektomicrien Kaninchen. Ahnlich 
■wie boi der Leber ist der Geh. an Olykogm in der Muskulatur splenektomierter Kaninchen 
von 0,85% bei n. auf 0,47% herabgesctzt. Der Glykogengeh. stieg nach Zufuhr von 
Glucose u. Milzextrakt auf 0,64%. (J. Biochcmistry 21. 119— 22. 1935. Okayama, 
Physiol.-chem. Inst. [Orig.: dtsch.]) LOHMANN.

John B. Hursh, Die Wirkung von Kohlenozyd auf die Erholung des Froschskelett- 
muskels. Wenn ein stimulierter Froschmuskel sich in einer Mischung yon 79% CO 
u. 21% O erholt, so zeigt er einen geringen O-Mehryerbrauch u. eine ebenso geringo 
Erholungswarme im Vergleich zu einem Muskel in Luft. Die Ermiidung ist in Luft 
bzw. in CO-O die gleiche. Die chem. Analyse nach der Erholung vom Reiz zeigt keine 
merklich gróBere Konz. an Milchsfiure in dcm Muskel. Es kann daher geschlosscn 
werden, daB die prinzipielle Wrkg. des CO auf die Erholung keine Hemmung der Milch- 
saureoxydation heryorbringt. Der prinzipielle Effekt des CO wird ais ein Anwachsen 
in der ursachlichen Wirksamkeit im ErholungsprozeB des Froschmuskels angesehen. 
(Amer. J. Physiol. 114. 625— 34. 1/2. 1936. New York, Uniy. o f Rochester, Dep. o f 
Physiology.)  ̂ B a e r t ic h .

W . Hausmann und W . Hauptmann, Uber biologische Wirkungen der reflektierlen 
ultravioletłen Strahlung. Mit Acridin sensibilisierte Blutagarplatten zeigten schon nach 
kurzer Exposition im reflektierten Licht des Gesteins (Hochgebirgslicht am Hafelekar 
bei Innsbruck, rund 2300 m Hohe) starko Hamolyse, dio selbstverstandlich nur ais 
Indicator fiir dio biolog. Strahlenwrkg. aufzufasson ist. Im Organismus findet eine 
Zerstorung yon Erythrozyten durch die reflektierte ultraviolette Strahlung nicht statt. 
Am gleichen Ort durchgefuhrto Unterss. im schneereflektierten Licht ergaben eine 
ungleich starkere Wrkg. der reflektierten Strahlen auf Acridinblutagar. (Wien. klin. 
Wschr. 49. 232— 33. 21/ 2. 1936. Innsbruck.) F r a n k .

Angel H. Roffo, Wirkung der Sonnen- (ultramólctten) Strahlen auf die Haut und 
Anreicherung von Cholesterin. Vf. konnte durch zahlreiche Verss. seine friiher (1929) 
gemachte Feststellung erharten, daB bei der Einw. yon Sonnenstrahlen, insbesondere 
von UY-Strahlen auf die tier. Haut eine órtliche betrachtliche Anreicherung yon 
Cholesterin stattfindet. Die Wrkg. der Bestrahlung wurde vom Vf. an menschlicher 
Haut, an lebenden weiBen Ratten u. in yitro in einem Medium von Serum u. Olivenol 
gepriift u. ąuantitatiy yerfolgt. (C. R. hebd. Sćanecs Acad. Sci. 201. 566— 68.
1935.) E llm e r .

E 0. P h a r m a k o lo g le .  T o x ,lk o lo g ie .  H y g ie n e .
Aba Sztankay von Herm&ny, Steigerung der pharmakologischęn Wirkung von 

Arzneimitteln durch Herabselzen der Hydrogenionenkonzenlration im Organismus. Vf. 
hat die Beobachtung gemacht, daB durch Einverleibung kleiner Mengen NaOH (in 
gehoriger Verdiinnung) die Konz. der Hydrogenionen yerandert bzw. yermindert wird; 
einige Zeit darauf eingenommene Medikamente, wie Luminal, Morphium u. andere 
entfalten dann eine gesteigerte pharmakolog. Wrkg. (Med. Welt 10. 222—23. 15/2.
1936. Debrecen, Uniy.) F r a n k .

Hans Rietschel, Żur Pharmalcologie von Ephedrin und Isalon. Auf die Bron-
chialmuskulatur spasmolyt. wirksame Ephedrindosen wirken bei intakten u. dekapi- 
tierten Katzen stark pressor., wahrend nicht oder nur schwach pressor. wirkende 
Ephedrindosen keine spasmolyt. Wrkg. besitzen. Spasmolyt. Isalondoson zeigen 
dagegen keine oder nur eine schwach blutdruckerhohende Wrkg. Die tierexperimentellen 
Befunde mit Isalon stimmen also gut mit der klin. Erfahrung uberein. (Klin. Wschr. 14. 
1649. 14/11. 1935. Kónigsberg i. Pr., Univ., Pharmakol. Inst.) M ah n .

P. Baumgarten, Uber Erfahrungcn mit Cardiazolephedrin bei Storungen im Ablauf 
Nachgeburtsperiode. Gegen Kreislaufschwache infolge schwerer Geburten empfiehlt 

Vf. Injektionen von Cardiazolephedrin. (Dtsch. med. Wschr. 62. 314— 15. 21/2. 1936. 
Koblenz.) F r a n k .

Charles M. Gruber und John T. Brundage, Wirkung des A-pomorphinhydro- 
Morides auf den Diinndarm bei nicht andsthesierten Hunden. Beim nicht anasthesierten 
Hunde yermindert Apomorphinhydrochlorid, das Nausea yerursacht, momentane 
lonussenkung beim Ileum u. Jejunum. GroBe Dosen steigem dagegen wie Morphin 
den Tonus des Ileums u. Jejunums. Wie Dilaudid u. Morphin erhoht auch Apomorphin 
nach Verss. an der Jejunalschhnge die peristalt. Wirksamkeit, senkt aber gleichzeitig 
den Tcmua. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 32. 863— 65. 1935. Philadelpbia, Dep. Pharmak., 
Jefferson Med. Coli.) M ah n .
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Karl Steinmetzer, Ober die Beziehung der Stellreflexe zu Schlaj und Narkose 
nach Versućhen an Hiihnern. An Hiilmern wurden die Beziehungen des Schlafeintrittes 
mit dem Verlust der Kórperstellreflexc nach. intramuskularer Injektion von Antipyretica, 
Scopolamin, BvXbocapnin, Hypnotica u. zentraler Erregungsmittel, sowie des A . unter
sucht. Die Antipyretica (Anłipyrin, Pyramidon, Acetanilid, Na-Salicylat) sind in 
kleinen Dosen wirkungslos, in mittleren Dosen erzeugen sie Schlaf u. in groBeren be- 
wirken sio Stórung der Stellreflexe. Chinin ruft bereits in Dosen yon 0,15— 0,2 g/kg, 
ohne Schlafbereitschaft zu erzeugen, schwere Stórung der Stelłreflexe heryor. Scopol
amin bewirkt erst in Dosen yon 5 mg/kg Reflexstórungen ohne Schlaf, dafur be- 
schleunigt u. yerstarkt Scopolamin dio Chininwrkg. auf die Stellreflexe. Campher, 
Coffein, Cardiazol u. Hexeton sind, allein angewandt, ohne Wrkg. auf die Stellreflexe. 
Campher u. Coffein yerstarken aber die Chininwrkg. Bulbocapnin erzeugt in Dosen von
0,06 g/kg, ohne die Stellreflexe zu beeinflussen, Schlaf. Bulbocapnindosen yon 0,01 g/kg 
heben dio stellreflexlahmendo Wrkg. yon Chinin, Chloralhydrat, Paraldehyd u. Veronal- 
Na auf u. yertiefen den Schlaf. Bei Chloralhydrat, Paraldehyd, Veronal-Na u. Evipan- 
Na geht dem Schlafeintritt stets Storung der Stellreflexe yoraus. Der Schlaf tritt erst 
bei groBeren Dosen yollig unabhangig hiervon ein. A. (2—5 ceni i. m.) bewirkt Stórung 
der Stełlreflexe, ohne Schlaf herbeizufiihren. Im kiinstlich herbeigefiihrten Schlaf 
laBt sich der erzwungene Schlafeintritt yon der Stórung bzw. Auslóschung der Kórper- 
stcll- u. Labyrinthreflexe deutlich treimen, so daB eine Bewertung der Schlaftiefe 
oder Abschatzung des Angriffspunktcs der Sehlafmittel nach dem Grad der Aus-. 
lóschung der Stellreflexe unbegrundet ist. (Naunyn-Schmiedebergs Aroh. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 8 0 . 37— 51. 5/12. 1935. Wien, Univ., Pharmakol. Inst.) M a h n .

K. Mezey und H. Staub, Oiftmrkungen am isolierten Herzkammerstreifen des 
Frosches. I. Wirkung der Narcotica und Hypnotica. Am rhythm. gereizten Herzkammer- 
streifen des Frosches, der infolge seiner Zus. aus einheitlicher Zellpopulation ein 
besonders geeignetes Objekt fiir qualitative u. ąuantitatiye Pharmakologie ist, wurden 
die 5 ersten n. Alkohole der Fettreihe, Narcotica u. Hypnotica (Chlf., A., Chloralhydrat, 
Paraldehyd, Trional, Sulfonal, Veronal-Na, Luminal-Na, Dial, Numal, Pemocion, Evipan- 
Na) gepriift. Fiir jede der gepriiften Substanzen wurde die minimal wirksame Konz. be
stimmt. Die minimal wirksamen Konzz. dieser Substanzen wirken lahmend auf denHerz- 
muskel. Die Kontraktionshóhe nimmt ab u. die Erregbarkeit ist hcrabgesetzt. Fiir die
5 ersten Alkohole wird die RlCHARDSONsehe Regel bestatigt. Eine Konstanz in der 
Giftigkeitszunahmo der aufeinanderfolgenden Glieder der R eih e  wurde nicht gefunden. 
(Naunyn-Schmiedobergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 80 . 12— 23. 5/12. 1935. 
Basel, Univ., Pharmakol. Anstalt.) M a h n .

H.-W. Bansi, M. Kalinkę und M. Rohrlich, Einmrlcung der Analeptika auf 
den Kreislauf. I. Mitt. Veranderung der Blutgase nach intravenoser und intramuskularer 
Injektion verschiedener Analeptica. Bei Pneumonien, eyanot. Grippen, anderen Infekten 
sowie beim postapoplekt. Kreislaufkollaps wurde das Verh. der yenosen Blutgase 
nach Yerabfolgung von Analeptica (Cardiazol, Coramin) yerfolgt. Cardiazol bewirkt 
bei n. Ausgangswert des yenosen Sauerstoffgeh. anfangs keine oder nur eine geringe 
Yeranderung, nach 1 Stde. sinkt der Sauerstoffgeh. ab. Coramin bewirkt sofort 
Senkung. Bei Patienten mit untemormaler Sauerstoffsattigung setzt Cardiazol dio 
Sattigung fiir etwa 1 Stde. herauf. Coramin lóst diese Wrkg. nur in groBeren Dosen 
aus. Bei schweren Fallen tox. Kreislaufschwache fand sich neben einer sehr erheblichen 
Abnahme des Blut-C02-Geh. ein abnorm hoher Sauerstoffgeh. des Venenblutes. Ala 
Ursache wird eine periphere, tox. bedingte Stoffwechsellahmung angenommen. (Z. 
ges. exp. Med. 97 . 440— 54. 9/12. 1935. Berlin-Reinickendorf, Innere Abt. Stadt. 
Krankenhaus.) M a h n .

hynUdal&gsias.,GeistigeStórung beiMalariafalleji, die mitAlebrinmusonatinjektionen
behandelt \ixiren. Vf. beschreibt ausfiihrlich 7 Falle, in denen nach parenteraler Atebrin- 
yerabreichung (0,6 g) voriibergehende geistige Stórungen auftraten. (Indian med. Gaz. 70. 
679— 83. Dez. 1935. Narammala, Ceylon, Med. Officer, Atebrin-Musonate Centrę.) Ma h n .

D. C. Hay, A. E. Spaar und B. L. Ludovici, Atebrinbehandlung bei Malaria. 
Kurze tlbcrsicht iiber Anwendungsmethodik u. Ergebnisse der /i^cirinbehandlung 
bei 3500 Malariakranken. (Indian med. Gaz. 7 0 . 678—79. Dez. 1935.) _ M a h n .

T. Gordonoff und E. Luscher. Uber die expektorierende Wirkung einiger Saponinę 
(Quillaja, Saponaria). VII. Saponinę (Qmllaja, Saponaria) beeinflussen nach dem 
rontgenolog. Nachweis schon k u r z  nach ihrer Verabreichung die E x p e k t o r a t i o n .  Do® 
Wrkg.-Maximum liegt etwa 2 Stdn. nach der peroralen Verabreichung. Die u r k g .
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ist eine sekrctolyt. Bei peroraler Gabe kónnen die Saponinę friihestens nach 28 Stdn. 
n. bei intravenóser Injektion nach 18 Stdn. in Łunge u. Leber nachgewiesen werden 
(Blutgelatinemethode). (Z. ges. exp. Med. 97. 10— 17. 14/10. 1935. Bem, Pharmak. 
Univ.-Inst.) Ma h n .

H. Iwasaki, Die Wirkung des Galciums auf die Herztatigkeit. Am Elektrokardio- 
gramm wurde die Einw. intravenós gegebenen Ca-Salzes auf die Herztatigkeit (Einw. 
auf Sinusknoten, sinusauriculare Keizleitung, Vorhof, Atrioventrikularknoten, atrió- 
ventrikulare Reizleitung, Ventrikel) beobachtet. Weiter wurde dio Resorptions- 
fahigkeit des per os gegebenen Ca aus dem Yerdauungstraktus untersucht. AnschlieBend 
wurde dio Einw. der Ca-Injektionen auf Blutdruck, Atmung, kardiales Odem beob
achtet u. die Toxizitat am n. Kaninchen untersucht. Die Wrkg. des Ca ist der Digitalis- 
wrkg. iihnlich. (Z. ges. exp. Med. 97. 336— 42. 9/12. 1935. Tokio, Kaiserl. Univ.,
I. Med. Klin.) Mahn .

J. W . Macy, T. S. Claiborne und L. M. Hurxthal, Die Kreislaufgtschmndigke.it 
im Verhdltnis zum Stoffwechsel bei thi/roidem und, pituitrinistischem Zustand (Decholin- 
methode). Die Kreislaufgeschwindigkeit ist boi Myxódem yermindort, bei Hypometa- 
bolismus ohne Myxódem dagegen n. Hypopituitrinismus ist solbst bei abnorm niedrigem 
Metabolismus ohne EinfluB auf die Kreislaufgeschwindigkeit. Auf schwere Nebenrkk. 
(in einem Fallo mit letalen Ausgang) dureh Anwendung des Decholins wird aufmerksam 
gemacht. (J. clin. Invest. 15. 37— 40. Jan. 1936. Boston, Med. Dep. Lahey Clin.) M a h n .

Morton F. Mason, Salzverleilung in Kórpcrfliissigke.it e.n bei chronischer Bromid- 
vergiftung. Die Best. der Yerteilung von Bromid u. Chlorid wurde in Proben von Blut, 
Spinalfl., Ham, gastr. Saften u. Speichel beim Hunde durchgefiihrt. Die Verteilung 
zwischen Zellen u. Serum von Br ist gróBer ais wic der von Chloriden, dagegen ist 
bei Serum u. Spinalfl. die Verteilung fur Chlorid gróBer. t)ber den Ereatz von Cl 
durch Br siehe K. O. M o l l e k , C. 1932. II. 1648 u. F r e y , C. 1932. I. 965 u. C. 1910.
II. 1147. (J. biol. Chemistry 113- 61—74. Febr. 1936. Durham, Department of B io 
chem. Univ.) B a e r t i c h .

Chas. A. Cleland, Hautentzundungen infolge Arsentcrgiftung. Bericht uber ins- 
gesamt 6 Falle, in denen nach intrayenóser Verabfolgung yon Salvarsan stark juckende, 
schuppende, zum Teil exfoliative, nassende, yerkrustende Hautentzundungen auf- 
traten. Derartige Falle seien sehr seiten. Zur Behandlung wird Injektion von 0,3 bis 
hSchstens 1,8 g Natriumthiosulfat intravenós nach dem Vorschlag von D e n n i e  u .  
Mc B r i d e  empfohlen. Das Natriumthiosulfat falle das Arsen ais Sulfid u. mache es 
damit 1. u. ausscheidungsfahig. Ais Prodromalerscheinungen seien Jucken der Hand- 
flachen u. FuBsohlen bzw. allgemeiner Pruritus zu betrachten. Ais disponierende 
Faktoren mussen nach Ansicht des Yf. alle Arten von Loberschaden, Fokalinfektionen, 
die von Zahnen bzw. Tonsillen ausgehen, akute fiebrige Infektionen, akute u. chroń. 
Nierenentzundungcn, Arteriosclerose u. pernicióse Anamie angesehen werden. Auch 
apiele die individuelle Fahigkeit, das As zu eliminieren, eine Rolle. (Canad. publ. 
Health J. 27. 122— 24. Marz 1936. Brockville, Psychiatr. Klinik, Ontario Hospi- 
ta l-) T a e g e r .

J. Dadlez, Bariwncarbonatrergiftung. 22-jahriger Mann nahm in selbstmórder. 
Absicht etwa 40 g Rattengift „Kaps“ , das 99% BaCO3 enthalt, zu sich. Starkę 
Łahmungserscheinungen, Durchfalle u. Erbrechen. Trotz aller Gegenmittel Tod nach
18 Stdn. Aus den Leichenteilen konnte nur yerhaltnismaBig wenig Ba wiedergewonnen 
werden. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 7. Abt. A. 35. Febr. 1936. Lemberg [Lwów], 
lolen, Univ., Inst. f. gerichtl. Medizin.) F r a n k .

A. Cardoso Pereira, Todlicher Vergiftungsfa.il durch Bariumsulfid bei einer 
Róntgenuntersuchung infolge Verwechslung mit Bariumsulfat. Plótzlicher Todesfall 
emes 25-jahr. Mannes nach Einnahme von etwa 50 g BaS an Stelle yon BaSOi . (Sammlg. 
Tr Yejgiftungsfallen 7. Abt. A. 39—40. Febr. 1936. Lissabon, Inst. f. gerichtl. 
Medizin.) F r a n k .

Richard Larsson, Ein Fali von Cadmiumvergiflung beim Menschen. Nach dem 
UenuB yon Speisen, die in einer Bratpfanne aus GuBeisen hergestellt worden waren, 
traten in Schweden bei yerschiedenen Personen u. zu yerschiedenen Zeiten ernate 
Vergiftungserscheinungen auf. Es wurde festgestellt, daB die Bratpfanne einen weiBen 
oelag yon Cd zeigte. Derartige Pfannen u. Tiegel waren aus gewóhnlichem GuBeisen 
hergestellt, das auf elektrolyt. Wege mit Cd iiberzogen worden war. Herst. u. Ver- 
trieb dieser Gerate wurden polizeihch in Schweden yerboten. (Sammlg. v. Vergiftungs- 
wUen 7. Abt. A. 33— 34. Febr. 1936.) F r a n k .
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H. Glatzel, Ahute Quecksilberdermalitis nach Unguentum hydrargyri cinereum. 
Nach einmaliger lokal begrenzter Einrcibung mit offizin. grauer Salbe (33%ig. Ungt. 
hydrarg. cin.) entwickelte sich bei einem 27-jahr. Mannę ein scharlachahnliches Exanthem 
am ganzen K5rper. Dabei bestand ausgesprochenes Krankheitsgefuhl u. Fieber. Unter 
entsprechender diatet.-medikamentoser Behandlung besserte sich der Zustand schnell. 
Derselbe Patient ist auch gegen J iiberempfindlich. (Sammlg. y. Vergiftungsfallen 7. 
Abt. A . 27— 28. Febr. 1936. Gottingen, Uniy., Mcdiz. Klinik.) F r a n k .

G. Barac und M. Dor, Leuchtgasvergiftung. Selbstmordvers. eines 32-jahrigen 
Mannes mit Leuchlgas. Spektrophotometr. wurden im Blute 52% CO-Hamoglobin 
nachgewiesen. Bewahrt hat sich Einatmung yon Carbogen (Mischung yon 0 2 mit 
5°/0 C02). Ausgang in Heilung. (Sammlg. y. Vergiftungsfallen 7. Abt. A. 21—22. 
Febr. 1936. Łuttich [Liege], Belgien, Uniy. Klinik f. innero Mcdizin.) Frank.

Koopmann, Beitrag zur Frage der chronischen Blausaurevergiftung. Die Unters. der 
Angestellten der „Hamburger Desinfektionsanstalt" ergab, daB bei allen, mit 1 Aus- 
nahme, Erscheinungen yorhanden waren, dio mit Wahrscheinlichkeit darauf schlieBon 
lassen, daB die Betreffcnden unter dem EinfluB einer chroń, schleimhautreizenden 
Schadlichkcit (eines Giftcs) gestanden haben. Da die geauBerten Beschwerden der 
Untersuchten sich bald nach ihrer Beruhrung mit HCN-yergastcn Raumen oder regel- 
miiBig nach jeder neuen Beruhrung mit denselben einstollten, erscheint die Annahmo, 
daB es sich bei diesen Vergiftungserscheinungen um Einw. minimalster HCN-Mengen 
handelt, gerechtfertigt. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 26. 382— 84. 1/4. 1936. Hamburg, 
Hafenkrankenhaus.) F r a n k .

Harald Taeger, Fragliche gewerbliche Aniiinvergiftung. Krankheitserscheinungen 
bei einem in der Farbenyerteilungsstolle einer Textilfabrik beschaftigten Arboitor, 
der dort Anilinfarben zu mischon u. zu yerteilen hatte. Hierbei atmete er Farbpulver 
ein u. fiihrte es sich wohl auch mit den beschmutzten Handen peroral zu. Nach dem 
Symptomenbild durfte es sich um cin methamoglobinbildendes Gift gehandelt haben, 
entweder um einen giftigen Teerfarbstoff oder wahrscheinlich um eine Verunreinigung 
des Farbstoffes mit Anilin. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 7. Abt. A. 41— 44. Febr. 
1936. Gottingen, Univ., Mediz. Klinik.) FRANK.

Maurice Kronch, Chimiotherapie antipaludśenne par le gametosyl. Essais en milieu rural
tunisien (juillet 1933—mai 1934). Paris: Amedee Legrand 1936. (136 S.) 8°. 10 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Luis Faria, Kurze Studie uber Chinarinden. Ubersiclitsreferat. (Rev. Quim. 

Farmac. 1. 73—80. 1935.) W i l l s t a e d t .
E. Perrot, Die Bezeichnung „Pyrdhrum“ . Streng zu unterseheidon sind bei gleicher 

Bezeichnung die Wurzeln yon Anacyclus Pyrethrum, die ais Reizmittel u. gegen 
Rheumatismus sowie ais Zahnputzmittel yerwendet werden u. die Bliitenkopfe von 
Chrysanthemum cinerariaefolium, die das Insektenpulyer liefem. (Ann. Falsificat. 
Fraudes 29. 106— 07. Febr. 1936. Paris, Facultó do Pharm.) G roszFELD .

S. A. Celsi, A. D. Marenzi und A. Novelli, Zu einer Arbeit iiber die Aluminium.- 
acetattósung. Vff. kritisieren die in der Arbeit von GNOCCHI (C. 1936. I. 107) emp- 
fohlene Darst.-Methode fur essigsaure Tonerde u. das yon diesem Autor a n g e w a n d t o  
colorimetr. Best.-Verf. fiir Al. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 1935- 
4 7 3 _ 7 7 .)  W i l l s t a e d t .

Oswaldo Peckolt, Die leonzentrierte Jodo-Tanninlosung. (R ey. Quim. Farmac. 1. 
25—27. 1935. — C. 1936 .1. 2590.) W i l l s t a e d t .

— , Neue Arzneimittel und Spezialitiiien. A +  D-Vicotrat ( H e y l  & Co., CHEM-- 
PHARJI. F a b r . A.-G., Berlin N 65): Vitaminkonzentrat aus Rohlebertran in kleinen 
roten Gelatineperlen. Zur Deckung des Vitamin-A- u. D-Bedarfs der Kinder, bei 
llachitis usw. — Helag-Fluid (Chem . F a b r . H u g o  L e i t h o l f  A.-G.): Neue Bezeichnung 
fiir Rheugil (Antirheumaticum). — Oktyron „Knoll" ( K n o l l  A.-G., C hem . F ab r., 
Ludwigshafen a. Rh.): Verb. yon Oktinum (C. 1934. I. 248) mit Dimethylamino- 
phenyldimethylpyrazolon in molekularem Vcrhaltnis. Uberzuckerte Bohnen mit je
0,15 g Oktyron. bitartaric., „Liquidum“  in Glasem zu 10 g mit Gesamtgeh. von 3 g 
Oktyron. cinnamylic. Bei Neuralgie, Migrane, Dysmenorrhóe, Ischias, Angina, Grippe 
usw. — Unguentolan-Augensalbe ( H e y l  U. Co., CHEM.-PHARM. F a b r . A.-G., Berlin- 
N 65): Steril filtrierter roher Lebertran mit standardisiertem u. stabihsiertem Optimal-
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geh. an Yitamin A u. D, in indiffcrente sterile Salbengrundlage vollig homogen ein- 
getragen. Bei Blepharitis, Lidrandekzem usw., zur Besehleunigung der Wundheilung 
nach Augenoperationcn u. zur Erzielung idealer Vemarbung. Bei Daciyoeysto- 
blennorrhoe in den Triinensack injiziert (nach Erwarmen) bringt sie die Eiterung schnell 
zum Versch\vinden. —  (S. 314) Magentin Dr. Schwarzhaupi (Dr. W ilhelm  Schwarz- 
HAUPT, B io log . Pharm aceutica, Koln): Pulver aus Magn. supcroxyd., NaCl, 
Menthol, Magn. carb., Peps., Cale. phosph., MgO, Natr. phosph., NaHC03, Na2S04, 
K2S04, KC1. Gegen Magen- u. Verdauungsbeschwerden. — Magenłinol Dr. Schwarz- 
haupt (Herst. ders.): Fol. Jugl., Cort. Frang., Nuces vom., Terr. sil., Carbo lign., Bism. 
subnitr., MgO, Magn. perosyd. Zur Behandlung von Magen- u. Zwólffingerdarm- 
gesehwtiren usw. ■— Unrjuentolan-Gleitsalba (H ey l U. Co., CHEM.-PHARM. Fabr., 
Berlin N. 65): Vollig gleichmaCige Vereinigung von wasserfreiem Glycerin u. Unguen- 
łolan fliissig (roher Lebertran mit standardisiertem u. stabilisiertem Hóehstgeh. an 
Vitamin A u. D). In groBcrer Dosis zur Regulierung des Stuhlgangs, sonst ais Heil- 
mittel bei entziindlichen Veriinderungen u. Rissen der Darmschleimhaut u. Hamor- 
rhoiden. Tuben mit 35 g. — Unguentolan-Supposilorien (Herst. ders.): Fl. Unguentolan 
(s. oben), das in reizloser Sclimelzmasse gleichmaBig verteilt ist, dazu Anastheticum. 
Linderungs- u. Heilmittel fiir Hamorrhoiden, Analfissuren u. -rhagaden. —  (S. 324) 
Becobon (Dr. B ehre  u . Co., Bremen 11): Kombination von Coffein, Acid. citric,, 
Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon u. Li2C03. Analgeticum u. Sedativum. — 
Becocrin (Herst. ders.): Alkoh. Auszug aus Urtica urens u. Pilocarp. Jaborandi mit 
Chininsalzen, Acid. tannic. u. Nalirsalzen. Haartonicum. — Beconeuron (Herst. ders.): 
Glycerophosphate, Phosphate u. Lecithin. Nerventonicum. — Bccopect (Herst. ders.): 
Percolat aus Thymus vulg., Thymus Serpylli, Castan. vesca, Drosera, Senega, mit 
Saccliarum u. Corrigentien. Expectorans. — Pancrazym-Salbe u. Pancrazym-Puder 
(Dr. Rohm U. Haas A.-G., Chem. Fabr., Darmstadt): Neue Namen fiir „Wundsalbe 
Dr. Rohm“  u. ,,Wundstreupulvcr Dr. Rohm“ . — (S. 346) Raphabil (Sandoz A.-G., 
Niirnberg): Je dragierte Tablette die Wirkstoffe des ausgepreBten Saftes von Raphanus 
satiyus niger +  0,15 g Dchydrocholsaure. Bei schwachem GallenfluB Neigung zur 
Bldg. von Gallensteinen, Erschwerung der Fettyerdauung usw. — Trimona (Apoth. 
Hermann R o ch e l, Magdeburg-W.): Antirlieumatieum, Antipyreticum u. Analgeticum 
aus Acid. phenylchinolincarbon., Hexamethylentetramin, NaHC03, Dimethylamino- 
phenazon,' Phenacetin u. Coffein. citrie. Pulver (0,8 g) in Oblatenkapsehi. — (S. 360) 
Pemiien (S ag itta -W erk  G. M. B. H., Miinchen 2 SW.): Acid. tannic., Camph., KJ, 
Glycerin., Spirit. sapon. Fl. zu 25 g. Gegen Frostschaden. — Sango-Stop (C. 1935. II. 
3948): Wird nunmehr auch in 10 ccm-Ampullen mit 3%ig. Lsg. gehandelt. (Pharmaz. 
Ztg. 81. 300. 314. 324. 346. 360. 1/4. 1936.) Harms.

Alfredo Jose Bandoni, Kritische Untersuchung der Prdparate von Schwarzem, 
Senf nach der argentinischm Pharmakopoe. Vorschlag einer Wertbestimmung. Vf. 
kritisiert das Darstellungsverf. nach der argentin. Pharmakopoe u. schlagt zur Wert- 
best. eine modifizierte Best. des Allylsenfóls vor: 5 g schwarzen Senf (pulverisiert) 
mit 20 ccm dest. W . vermisehen, 1 Stde. bei 63—65° halten, 40 ccm Aceton u. noch- 
mals 20 ccm W. zufugen, am absteigenden Kiihler 50 ccm abdestillieren. In der Vor- 
lage 10 ccm Ammoniak u. 20 ccm Yio’11- AgN03. Vorlage am W.-Bad erwarmen, 
bis Nd. koaguliert u. Fl. klar wird. Abkiihlen, Filtrieren. In aliąuoten Teilen des 
Piltrats unverbrauchtes AgN03 durch Titration nach VoLHARD bestimmen. (Rev. 
Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 1935- 486— 99.) WlLLSTAEDT.

Paul D. Larnson und Harold W . Brown, Methoden zur Priifung der anthel- 
minthisćhen Eigenschaften von Ascariciden. In vitro-Methoden zur Priifung yon anthel- 
mint. Mitteln gegen Ascaris werden beschrieben. (Amer. J. Hyg. 23. 85— 103. Jan.
1936. Nasłmlle, Tennesee, Univ., Dep. of Pharmacol.) S c h u c h a r d t .

S. I. Sergijewski und W . W . Nesswadba, U. S. S. R., Darsldlung von Estern 
der l-Aminonaphthalin-4-carbonsaure. l-Nitronaphthalin-4-carbonsa.ureester werden 
m alkoh. Lsg. mit H2 in Ggw. yon Pt-Schwarz hydriert, worauf nach Ab- 
trennung des Katalysators, Einengen des Filtrats dio Ester auskrystallisieren. —
0,2 g Pt-Schwarz werden in 10— 15 ccm A. suspendiert, worauf nach Zusatz von
3 g l-Nitronaphthalin-4-carbonsaureathylester H2 eingepreBt wird. Nach Beendigung 
der Rk. wird der Katalysator abfiltriert u. der A. teilweise abdest. Hierbei scheidet 
sich der l-Aminonaphlhalin-4-carbonsdureathylester aus, der nach dem Umkrystallisieren 
bei 81° schm. Durch Behandlung mit Essigsaureanhydrid kann das Acelylderiv. mit
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einem F. 183° erhalten werden. Dio Ester finden ais Anasthetikum Verwendung. 
(Russ. P. 45288 vom 7/3. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

S. I. Sergijewski und W . W . Nesswadba, U. S. S. R ., Darsldlung der Alkyl- 
aminoester der l-Amirwnaphlhalin-4-carbonsdure. l-Nitronaphthalin-4-carbonsaure- 
chlorid (I) wird mit Aminoalkoholen umgesetzt u. das erhaltene Prod. in alkoh. Lsg. 
in Ggw. von Pt-Schwarz mit H2 hydriert. — 3 g I  werden in H20-freiem Bzl. gel. u. 
nach Zusatz von 1,5 g Diathylaminoathanol auf dem W.-Bade 4 Stdn. erwarmt. Das 
abgeschicdene salzsaure Salz (F. 189,5— 190°) wird in W. gel., mit Soda neutralisiert 
u. mit A. extrahiert. Nach Abdest. des A. wird der Ruckstand mit einer Suspension 
von 0,2 g Pt-Schwarz in 10— 15 ccm A. versetzt u. hydriert. Nach Abtrennung des 
Katalysators u. Abdest. des A. verbleibt der Didthylaminodthylester der 1-Amino- 
ndphthalin-4-carbonsaure ais schweres gelbes 01. Die Ester finden ais Aruisthetikum 
Verwendung. (Russ. P. 45 289 vom 7/3. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Acridinverbindungen. Man 
laBt auf Acridino, die in 9-Stellung einen reaktionsfahigen Substituenten, wie Halogen, 
Alkoxy, Aryloxy, Mercapto oder Sulfo, in 6-Stellung Halogen oder Alkyl u. in 2-Stellung 
Alkylmercapto tragen, Basen oder Salze solcher einwirken, die wenigstens 2 N-Atome 
tragen, von denen wenigstens eins eine primare oder sekundare Aminogruppe ist. — 
(Im folgenden: A. =  Acridin.) 2,4-Dichlorbenzoesaure wird mit 4-Aminothiophenól- 
methylather zu 4'-Methylmercapto-3-chlordiphenylamin-6-carbonsdure (F. 196— 197°) kon- 
densiert, diese zum Ring geschlossen u. chloriert, wobei 2-Meihylmercapto-6,9-dichlor-A. 
(I), F. 184—185°, entsteht. Letzteres liefert in Phenol (sd. W.-Bad) mit n-Diatkyl- 
amino-d-aminopentan (II) 2-Melhylmercapto-G-chlor-9-{a-didthylamino-6-pentylamino)-A., 
Citrat U. in W. u. A. —  Aus I u. a.-Didthylamino-d-amhiobutan (Kp.6 62°, F. des Pikrats 
157— 158°) ein Prod. mit gleichen Eigg. —  Ebenso: 2-Methylmercapto-6-chlor-9-(fi-di- 
dthylaminodthoxydthylamino)-A., das Hydrochlorid gibt mit methylendisalicylsaurem Na 
ein in W. unl., in A. 1., orangegelbes Prod. — Prod. aus I u. P-Didthylaminodthyhner- 
captodlhylamin. — Prod. aus 2-Athylmercapto-6,9-dichlor-A. (III), u. II, Dihydrochlorid 
sehr hygroskop., Citrat 11. in W. Prod. aus III u. a.-Didthylami7w-y-aminopropan 
(Kp.s 59°). III wird uber die 4'-Athylmercapto-3-chlordiphenylamin-6-carbonsdure 
(F. 177— 178°) analog I erhalten u. hat F. 126— 127°. —  4-Methyl-2-chlorbenzoesaure 
gibt uber die 4'-Mełhylmercapto-3-methyldiphenylamino-6-carbonsdure (F. 190°) das
2-Methylmercapłó-6-methyl-9-chlor-A., F. 143°, das mit II oder a-Diathylamino-fl,f!- 
dimeihyl-y-aminopropan (Kp.IS 76°) umgesetzt werden kann. Ais Ausgangsstoffe sind 
weiter genannt: 2-Bułylmercapto-6,9-dichlor-A., F. 88—89°, die entspreehende 2-Iso- 

' octylverb., F. 80— 81°. — Aus I u. PheTiol wird die 9-Phenoxyverb. erhalten, F. 157—158°, 
die mit N-(4-Aminobenzyl)-acetamid (F. 93—94°) das 2-Methylmercapto-6-chlor-9-p- 
aminomethylphenyl-A. liefert, F. 228— 229°, Hydrochlorid F. 138° (zers.). —  Aus I u.
4-Aminophenyloxyathyldther (Kp.? 179— 181°) die in 9-Stellung bas. substituierte Verb., 
F. 221°, die nach Rk. mit S02C12 u. anschlieBend mit (C2H5),NH in 2-Methylmercapto-6- 
chlor-9-(p-diathylaminodthoxyphenyl)-amino-A. iibergeht, F. 246— 247°. — 2-Methyl- 
mercapto-6-nitro-9-chlor-A. (F. 241—242°) mit J-Aminopheiiyldićithylaminodthyldther 
umgesetzt, Prod. F. 110°, mit Fe u. CH3COOH N 02-Gruppe reduziert, liefert: 2-Methyl- 
mercaplo-6-amino-9-(p-didthylaminoathoxyphenyl)-amiiw-A., Hydrochlorid F. 246—247°.
— Genannt femer: 2-Methylmercapto-6-chlor-9-{p-diathylaminoathyhnercaptophenyl)-
amitw-A., Hydrochlorid F. 246—247°. Prodd. sind Heilmittel. (E. P. 437 953 vom 
4/5. 1934, ausg. 5/12. 1935. Zus. zu E. P. 363 392; C. 1932. II. 1202.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Acridinverbindungen. In 
9-Stellung reaktionsfahige Substituenten u. in 2-Stellung Halogen oder Alkyl tragende 
Acridine werden mit Basen umgesetzt, die wenigstens 2 N-Atome habon, von denen 
wenigstens eins eine primare oder sekundare Aminogruppe ist. —  Im folgenden: A. == 
Acridin. —  2,9-Dichlor-A. (I) in Phenol mit a.-Didthylamino-6-aminopentan (II) 1 Stde. 
auf 90— 100° erhitzen. Prod.: 2-Chlor-9-(<x-didthylamino-S-pentyUimino)-A., F. des 
Dihydrochlorids 160— 165°. — I hat F. 146— 147°. — Aus I u. a.-Diałhylamino-fl-oxy-y- 
aminopropan ein Prod. vom F. 236— 237° (Dihydrochlorid). — Ebenso mit ct-Diathyl- 
amino-p-amino<ithan eine Verb. (Dihydrochlorid) vom F. 250— 252° (zers.), — nut 
a■Diathylamiyiodthijlthio-y-aminopropan (Kp.,., 135— 136°) oder a-Dimethylaminmlhox>J- 
fl-aminoathan (Kp.u 88— 92°) ahnliche Verbb. —  Aus I u. oi-Diathylamino-e-amiTW- 
pentan eine A.-Verb., F. des Citrats (sintem) bei 65°. —  2-Methyl-9-chlor-A. (F. 123 
bis 124°) u. II oder 2-Brom-9-chlor-A. (F. 136°) u. IIbzw. 2-Jod-9-chlor-A. (F. 159— 161 ) 
u. II lassen sich ebenso umsetzen. — Prod. aus der 2-Jodverb. u. H2N-CH2 • C H (O H ) •
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- Genannt sind weiter: 2-Chlor-9-(p-aminomethylphenyl)-amino-A., 
F. 239°, F. des Hydrochlorids 240° (zers.). —  2-Chlor-9-(p-dialhylaminodthyloxyphenyl- 
amino)-A., Hydrochlorid F. etwa 238°. — 2-Chlor-9-(a.-piperido-y-propylamino)-A., 
F. 134°. — 2-Chlor-9-{p-didthylaminodthylmercaptophenylamino)-A., F. des Hydro
chlorids 223°. —  Prodd. sind Heilmittel. (E. P. 441 007 vom 5/7. 1934, ausg. 6/2. 1936. 
Zus. zu E. P. 363 392; C. 1932. II. 1202.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Acridinverbindmujen. Man 
laBt auf Acridine, die in 9-Stellung reaktionsfahige Gruppen u. in 2- u. 7-Stellung 
Alkoxy, Alkylmercapto oder Alkyl tragen, Diamine mit primaren oder sekundaren 
Aminogruppen wirken. —  (Im folgenden: A. =  Acridin.) — 2,7-Dimethoxy-9-chlor-A. (I) 
mit a-Dialhylamino-S-aminopentim (II) in Phenol umgesetzt liefert 2,7 -Dimelhoxy-9-at.- 
didihylamino-S-pentylamino-A., F. des Dihydrochlorids 245— 250°. —  I hat F. 228— 229°. 
Es laflt sich z. B. auch mit a-Diathylaminoathylthio-y-aminopropan oder Dimelhyl- 
aminoaiJioxy-f}-amiiwdthan (Kp.n 88— 92°) umsetzen. — Aus 2,7-Dimelhoxy-9-phen- 
oxy-A. (F. 147— 148°, F. des Hydrochlorids 225°) u. a-Diathylamino-fS-ozy-y-amiiio- 
propan eine A.-Verb., F. des Dihydrochlorids 240°. — Aus 2-Isopropyloxy-7-melhoxy-9- 
chlor-A. (F. 129— 130°) u. II eine A.-Verb., Citrat 11. in W. — Aus 2-Methylmercapto-7- 
melhoxy-9-chlor-A. (F. 181— 183°) u. II oder 2-Methyl-7-methoxy-9-chlor-A. (F. 161 
bis 162°) u. II oder 2,7-DimeUiyl-9-chlor-A. (F. 154— 155°) ahnliche Verbb. — 2,7-Di- 
me,thyl-9-(a-dialhylamino-fl,ft-dim£thyl-y-propylainino)-A., F. des Dihydrochlorids (zers.) 
235— 240°. — Genannt sind ferner 2-n-Bulyloxy-7-methoxy-9-(a-didthylamino-d-pentyl- 
amino)-A., F. des Citrats 100° zers., sowie die entsprechende 9-ct-Diathylamino-p-oxy-y- 
propylaminoterb., F. des Hydrochlorids 201—202°, ferner die letzterer entsprechende 
7-Alhoxyverb., F. des Hydrochlorids 230—231°. — 2-n-Hexyloxy-7-methoxy-9-(ct.-didtliyl- 
amino-d-pentylamino)-A., die entsprechende 9-{a.-Didłhylaniino-(l-oxy-y-propylamino)- 
verb. hat F. 189— 190° (Hydrochlorid). —  2-Methylmercapto-7-meihoxy-9-(p-amino- 
meihylplienylamino)-A., Hydrochlorid F. etwa 260° (zers.). —  2,7-Dimethoxy-9-y- 
piperidinopropylamino-A., Hydrochlorid F. etwa 270°, Base F. 106—-107°. —  2,7-Di- 
methoxy-9-(p-didthylaminodlhoxyphenylamino)-A., F. 166— 167°, Hydrochlorid F. 285° 
(zers.). — 2-Meihyl-7-dthoxy-9-(a.-diulhylamino-y-butylamino)-A., Hydrochlorid F. 
etwa 250°. — Die Prodd. sind Heilmittel. (E. P. 441132 vom 5/7. 1934, ausg. 13/2. 
1936.) A lt p e t e r .

F. H offmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Gewinnung von Mor
phin wul Codein aus trockenen Mohnpflanzen. Die feingemahlcnen trockenen Pflanzen 
werden mit ungeloschtem, feinpulyerigem Kalk (auf 100 kg 10 kg CaO) in Ggw. von 
wenig W. gemischt, dann mit einem Losungsm. (400 kg CH3OH 85%ig) einige Stdn. 
verriihrt; die Briihe wird abgesaugt, der Riickstand mit CH3OH gut nachgewaschen, 
die filtrierte Lsg. angesauert, im Vakuum vom Losungsm. befreit, der Riickstand 
bei pH =  etwa 9 mit z. B. Amylalkohol extrahiert u. aus letzterem das Morphin u. 
Codein z. B. mit vcrd. Saure extrahiert. (Schwz. P. 180 189 vom 6/7. 1934, ausg. 
16/12. 1935.) A l t p e t e r .

A. S. Lebenski, U. S. S. R., Reinigung verdunnter Morphinldsungen. Die Lsgg. 
werden mit einer Kalklsg. versetzt, worauf der ausgeschiedene Nd. abfiltriert, das 
Filtrat angesauert, eingedampft u. nochmals filtriert wird. Das Filtrat wird in iiblicher 
Weise, insbesondere aber naeh dem Verf. des Russ. P. 38 154; C. 1935. II. 2546, auf- 
gearbeitet. (Russ. P. 45 287 vom 18/1. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

Roggero Valfronte, Turin, Italien, Abtrennung von Alkaloiden aus Losuwjen in 
Losungsmm. Die Lsgg. werden mit verd. H,SO, stark yerruhrt, etwa entstandene 
Emulsionen, z. B. durch Erwarmen (bei Chinaalkaloiden auf 50— 60°), getrennt, die 
Losungsmm. durch Dekantieren abgeschieden. Die Losungsmm. werden in den ProzeC 
so lange zuriickgegeben, bis sie zu stark mit Harz usw. verunreinigt sind, u. dann dest., 
wobei man zum Schlufl verd. NaOH zwecks Erleichterung der Dest. zugibt. (It. P. 
285 933 vom 19/11.1929.) A l t p e t e r .
*  Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Acylierte Gemische der Isomeren des Dihydro- 

follikelhormoiis. Ein Gemisch der beiden stereoisomeren Dihydrofollikdhormone wird in 
Pyridin mit Salicylsaure- (I) bzw. Bemsteinsaure- (H) bzw. Phthalsaureanhydrid (in ) 
erhitzt u. in die entsprecbenden Ester ubergefiihrt. —  Mit I Sałicylsdureester, Krystalle 
vom F. 180— 196° (Sinterung 170°), mit II Bemsteinsaureester, braune, harzartige M., 
Mit HI saurer Phlhalsdureester, Krystalle vom F. 180— 184° (unter Aufblahung). 
(Schwz. PP. 180 877, 180 878 u. 180 879 vom 18/12. 1933, ausg. 1/2. 1936. Alle 
DPrior. 23/12. 1932. Zuss. zu Schwz. P. 174 209; C. 1935. II. 1062.) D o n le .
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Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Monoacetyldihydrofollikdhormon (1). Dihydro- 
follikdhormon, F. 172— 173°, wird in Eg. gel., mit Eg.-HBr-Gemiseh iibergossen, von 
dem mitentstandenen Diacetat abgetrennt; I, das zunachst in kleinen, warzcnartigen 
Krystallen anfallt, aus Essigester (grobe Krystalle, F. 210— 213°) oder aus Mothanol 
(Nadelchen, F. 215— 216°) umkrystallisiert. Es ist in 5%ig. k. KOH 1. Dio Veresterung 
hat an der im Ring D befindliehen alkoh. OH-Gruppe stattgefundcn. (Schwz. P.
180 880 vom 18/12. 1933, ausg. 1/2. 1936. D . Prior. 23/12. 1932. Zus. zu Schwz. P.
174209; C. 1935. II. 1062.) D o n l e .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Dibenzoyldihydrofollikdhormon (I). Hierzu 
vgl. E. P. 427 436; C. 1935. II. 2548. 0,1 g DihydrofoUikdhormon, F. 170— 174°, werden 
in 10 ccm Pyridin gel., mit 2 ccm Benzoylchlorid 3 Tage im Eissclirank aufbewahrt. 
Nach Aufarbeitung gelbliclie Nadeln (aus Mothanol), F. 168— 170°. (Schwz. P. 
179 975 vom 18/12. 1933, ausg. 16/12. 1935. D. Prior. 23/12. 1932. Zus. zu Schwz. 
P. 174 209; C. 1935. II. 1062.) D on le .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Darstdlung eines Oemisches isomerer Ocla- 
hydrofołlikelhormone der Fornid ĆmH.MOt . Hierzu ygl. D . R. P. 597 261; C. 1934. II. 
805. Nachzutragcn ist: 1 g DihydrofoUikdhormon C1BH2tO,, F. 168— 170°, wird in 150 ccm 
Eg. gel., mit 200 mg Pt-Oxydkatalysator nach ADAMS-SHRINER u. H2 bei Zimmertemp. 
reduziert, die Lsg. zur Trockne yerdampft. Hellgelbes, konsistentes Harz mit einem 
physiol.Wrkg.-Wert yon ca. 8 mg/KE. (Schwz.P. 179973 yom 10/10.1933, ausg. 16/12.
1935. D . Prior. 27/10. 1932. Zus. zu Schwz. P. 173 197; C. 1935. II. 4500.) D o n l e .

Dr. Madaus & Co., Radebeul-Dresden, Heilmiltd aus Pflanzenstoffen. Frische 
Pflanzcn werden mit schwer krystallisierenden Zuckem behandelt. Z. B. 5 kg frische 
Melissa officinalis mit 5 kg Traubenzucker yermahlen, M. bei Zimmertemp. im Luft- 
strom trocknen. — 5 kg frische Pfefferminzpflanzen (I) mit 5 kg einer Mischung aus 
60% Starkezucker u. 40% Milchzucker yerarbeiten. — Die so erhaltenen Prodd. sind 
haltbar, das Chlorophyll ist fast unyerandert. — Man kann die Pflanzcn auch mit 
Honig (II) yerarbeiten, z. B. 5 kg Salvia officinalis mit 5 kg II, ebenso 2,5 kg I mit
2,5 kg II unter Zugabe von 30 g HCOOH. (E. PP. 441 796 vom 7/12. 1934 u. 441 805 
[Zus. Pat.] vom 21/3. 1935, beide ausg. 20/2. 1936. D. Prior. 28/8. 1934 bzw. 4/2.
1935.) A l t f e t e r .  

William Elmore Welch, Dayton, Oh., V. St. A., Heilmiliel aus 4 (Gewiehtsteilen)
Menthol, 8 Campher, 4,87 Stearinsaure, 1,1 NaOH, 4 (Vol.-Teilen) Terpentinol, 2 Eu- 
calyptusól, 1 Thymianól, 781/2 A. Die Mischung, die in der Warme hergestellt wird, 
dient z. B. ais InhaliermiUd. (Aust. P. 23 108/1935 yom 19/6. 1935, ausg. 30/1.
1936.) A l t p e t e r .  

Raul Wemeck Alves, Rio de Janeiro, Brasilien, Toiikdbohnenól ais Heilmitlel
iibt stimulierende Wrkg. aus, bewirkt Gewichtszunahme, ist im Organismus gut ver- 
tr&glich; oral oder parenteral anwendbar. (E. P. 442 844 yom 10/5. 1934, ausg. 
19/3. 1936.) A lt p e t e r .

Drug Products Co. Inc., Long Island City, iibert. yon: John Torigian, Queens 
Village, N. Y., V. St. A., Mittd gegen Andmie. 26,7 g CuCl2 in 200 doppelt dest W. 
(luftfrei) l6sen. Hierzu eine Lsg. von 18,8 NaOH im gleichen W. (200 ccm) zugeben, 
auf 80— 85° erwarmen, eine Lsg. von 79,6 g Oluconsdure in 200 gleichen W. (80— 85° w.) 
langsam unter Riihren zufiigen. ph auf 6,2—6,8 einstellen, 2%  Benzylalkohol zugeben. 
(A. P. 2 028 575 vom 11/6. 1934, ausg. 21/1. 1936.) A l t p e t e r .

Benjamin Hill, Wilkinsburg, Pa., V. St. A., Masse fur Breiumschlage, bestehend 
aus einem Gemisch von bei 900° F entwiisserter Diatomeenerde u. Ton (Verhaltnis 
6— 10:1), sowie Glycerin. Man kann der M. auch 3 Teile Kork zumischen. (A. P. 
2022 507 vom 29/1. 1934, ausg. 26/11. 1935.) A l t p e t e r .

Tres Gyógyszer-Yegyśszeti Ipari ćs Kereskedelmi R. T., Budapest, Saure- 
bindendes Oebdck. Man gibt zum Teig aus bekannten Ausgangsstoffen ein Erdalkalisalz 
einer hóheren Fettsaure in wirksamen Mengen (1—20%). Z. B. setzt man aufier den 
iiblichen Zutaten zu 100 kg Weizenmehl, das zur Keksherst. dienen soli, 10 kg Ca- 
Stearat. (Ung. P. 113819 vom 14/3. 1935, ausg. 15/2. 1936.) M itó.

Herbert Hentschel, Glarus, Sehweiz, Alundwasserpraparat in Pastenform. 9 (Ge- 
wichtsteile) medizin. Seife in 90 A. bei 60—65° gel., filtriert, Filtrat sofort mit 2 Salol 
yersetzt, auf 35— 40° kiihlen, 1,6 Pfefferminzól, jo 1 Tropfen Oleum carvi u. caryophylh 
zugeben. (Schwz. P. 180 190 vom 14/7. 1934, ausg. 1/2. 1936.) ALTPETER.

Gilbert Dillie Laymon, Miami, Fla., V. St. A., Entfemen von Zahnstein. J " au 
behandelt die betreffenden Stellen mit 3,3%ig. Jodlsg., dann mit 5%ig. Na-Thio-
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sułfatlsg. Hierdurch werden gleichzoitig Verfarbungon beseifcigt. (A. P. 2 031169 
Tom 15/10. 1934, ausg. 18/2. 193G.) A l t p e t e r .

Orman B. Whitman, Calgary, Alberta, Canada, Legierung fiir zahnarztliche 
Zwecke. Die gepulverten Einzelmetalle werden zunachst nach dem Mischen starlc 
gepreBt u. dann bei einer solchen Temp. gesintert, die nicht hoher ist ais der F. des 
hochstschmelzenden Metallbestandteiles. Hiernacli wird die M. mit oder ohne Warme- 
anwendung wieder gepulvert. (Can. P. 351479 vom 11/6. 1934, ausg. 9/7.
1935.)   S c h in d le r .

F. Dorvault, L ’Officine. Repertoiro gónóral do pharmacio pratiaue. 17' ed. Paris: Vigot
Frćres 1936. (X X X II, 2.032 S.) 150 fr.

6. Analyse. Laboratorium.
S. F. Birch und P. Docksey, Praktische Form eines Glasapparats zur Handhabung 

niedrigsiede.nd.er Fliissigkeiten. Ais Aufbewahrungs- u. EntnahmegefaB fiir leichtsd. Fil. 
yerwenden Vff. eine diekwandige Flasche, auf die mit Bleiglatte-Mennige-Glycerinkitt 
ein Ventilstiick mit bis zum Boden der Flasche reichendcm Rohr aufgesetzt wird. Die 
Yorr. laBt sich auch zur Ausfiihrung yon Extraktionen yerwenden, z. B. unter Ver- 
bindung zweier Flaschen miteinander. Auch Verwendung bei hoheren Tempp. ist moglich. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 169— 70. 28/2. 1936. Sunbury-on-Thames, Anglo- 
Iranian Oil Co.) R . K . M u l l e r .

Edwin E. Roper, George F. Wright, John R. Ruhofi und Walter R. Smith, 
Notiz uber die Hersłellung von Glasspirałen zur Fiillung von Fraktionicrkolonnen. Aus- 
fiihrliche Anleitung zur Herst. von Fiillkorpern nach W il s o n , P a r k e r  u . L a u g h l in  
(C. 1933. II. 2561). (J. Amer. chem. Soe. 57. 954—55. 8/5. 1935. Cambridge, 
Mass., Mallinckrodt-Labor. der Harvard-Uniy.) OsTERTAG.

K. Schmalfuss, Ein Extraktionsapparat, insbesondere fiir kleinere Substanzmengen. 
Beschreibung eines Extraktionsapp., der gegenuber dcm gewohnlichen Verf. nach 
S o x h le t  folgende Vorteile hat: Durch die gleichzeitige Extraktion im Kondensat 
u. im Dampf des Losungsm. kann die Dauer einer vollstandigen Extraktion auf 3 Stdn. 
verkurzt werden. Infolge Verwendung von Glasfiltertiegeln, die nach jeder Extraktion 
einfach gereinigt werden konnen, fallt die yon Filterpapierhiilsen fort. Durch den 
einzigen yorhandcnen Normalscliliff wird der App. sehr yerbilligt. Die Einwaage 
kann bis auf 0,5 g herabgesetzt werden. Bei gleichbleibender Genauigkeit ist der 
Verbraucli an Extraktionsmitteln auBerordentlich gering. Hinweise fiir das Arbeits- 
verf. (Chem. Fabrik 9. 161—62. 1/4. 1936. Berlin, Univ. Inst. f. Pflanzenemahr.-Lehre 
u. Bodenbiol.) L u t h e r .

R. W. Gilbert, Ein neues photoeleklrisches Potenłiometer von hoher Empfind
lichkeit und rascher Einslellung. Die automat. Kompensation von yariablen Spannungen, 
z. B. Thermokraften bei der Temp.-RcguMerung, laBt sich durch eine Sehaltung er- 
reichen, bei der das kompensierte Spiegelgalyanometer seinen Lichtstrahl durch Teilung 
an einem Prisma auf zwei Photozellen fallen laBt, die ihrerseits in Briickenschaltung 
das Gitter einer Róhre steuem. Die hohe Empfindlichkeit der prakt. tragheitsfreien 
Anordnung wird diskutiert. (Rev. sci. Instruments [N. S.] 7. 41— 44. Jan. 1936. 
Weston Electrical Lab.) B r a u e r .

M. Bender, Beitrag zur Messung registrierender kugelfórmiger Kadmiumzellen. 
Vf. untersucht im AnschluB an friihere Messungen (C. 1934. II. 641) die Brauchbarkeit 
yon Cd-Photozellen zur Registrierung der Sonnenstrahlung im UV. Der Cd-Spiegel 
befindet sich auf der Obcrflache einer Glaskugel, die von einer Anodę u. einer zweiten 
Kugel aus Uyiolglas konzentr. umgeben ist. Das Cd wird durch die UV-Strahlung 
entsprcchend seiner photoelektr. Empfindlichkeit in diesem Gebiet zerstaubt, u. sclilagt 
sich auf der aufieren Glaskugel nieder, wodurch die Empfindlichkeit der Zelle nach 
erniger Zeit plotzlich nachlaBt. Mit Ar gefiillte Zellen zeigen diese stórende Erseheinung 
nicht. Einige Registrierkuryen, die in Freiburg u. auf dem Schauinsland (1200 m) 
aufgenommen wurden u. mit Dosimetermessungen yerglichen wurden u. die die starkę 
Intensitatszunahme des UV mit der Hohe zeigen, werden wiedergegeben. (Physik. Z. 37. 
*07—10. 1/2. 1936. Freiburg i. B ., Phys. Lab. Uniy.) B r a u e r .

H. W . Lohse, Der Gebrauch des Spektrographen in der Industrie. Nach kurzer 
Beschreibung der Emissionsspektrographen wird seine Yerwendung zur qualitativen 
u. quantitatiyen Elementbest. ausfuhrlich erortert. (Sands, Clays Minerals 2. Nr. 4.
133—41. April 1936.) 

xvm. i. 288
G o t t f r ie d .
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Alois Gatterer, JReinheitsprufung von Spektralkohlen. Die Funken- u. Bogen- 
spektren einer Rcihe von Markenkohlen wurden systemat. aufgenommen. Nach Aus
scheidung yon starker yerunreinigten Sorten blieben drei Fabrikate yon hóherer Rein- 
hcit iibrig, die ais Spektralkohle geeignet sind. Von diesen sind die Linien mit Ihrer 
Intensitat tabelliert u. die Spektren wiedergegeben. Da die Menge der Yerunreinigungen 
mit der Markę der Kohle weehselt, ist es móglich, die jeweils passendste Sorte fiir den 
Nachweis bestimmter Elemente auszuwahlen. — Zur quantitativen Best. der yer
unreinigungen in Kohle wird ein neuartiges Verf. angegeben, welches auf dem Prinzip 
der letzten Linie beruht. (Z. Ver. dtseh. Ing. 80. 129—31. 1/2. 1936. Rom, Astro- 
physikal. Lab. d. Vatikan. Stemwarte.) E t z r o d t .

D. Rau und W. E. Roseveare, Differentialrefraktometer. Ausfiihrliche Be- 
schreibung, Abbildung u. schemat. Darst. des Strahlenganges. Der App. arbeitet mit 
weifiem Licht u. hat eine Empfindlichkeit von 5-10-7. Er wird zur Konz.-Best. wss. 
Lsgg. benutzt, dereń Brechungsindices etwa 0,0004— 0,002 groBer sind ais die von reinem 
W. (Genauigkeit 0,l°/„), das entspricht etwa 0,04—0,2-n. NaCl-Lsgg. Dio Skalen- 
ablesungen sind annahemd eine lineare Funktion der Differenz der Brechungsindices. 
Einzelheiten im Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 72—73. 15/1. 1936. 
Madison, Univ. of Wisconsin.) E c k s te in .

N. Borissow und J. Vogel, t)ber die quanlitative róntgenographische Bestimmung 
ton Chrom in seinen Yerbindungen nach der Methode der Fluorescenzspektren. Nach 
der C. 1935. I. 133 beschriebenen Methode wird festgestellt, daB in Gemischen von 
Cr03, K 2Cr04 oder Cr20 3 mit V20 5 ais Vergleichssubstanz die Cr-Ka2- u. dio V-K f}2- 
Linie dieselbe Intensitat haben, wenn das Atomverhaltnis Cr: V =  1: 7,5 ist. Bei 
K2Cr20 ; u. Cr2(SOj)3 sind jedoch die Intensitaten der beiden Linien unter diesen 
Bedingungen nicht gleich, wahrscheinlich wegen Yerlust von V wahrend der Aufnahme. 
(Physik. J. Ser. A. J. exp. theoret. Physik [russ.: Fisitscheski Shumal. Sser. A. 
Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 5. 744—50. 1935. Charków, Ukrain. 
Inst. f. angew. physikal. Chemie.) S t a c k e lb e r g .

George L. Clark und Dexter H. Reynolds, Die quantitative Analyse von Gruben- 
staub. Eine Róntgenstrahleńbeugungsmethode. Die Methode beruht auf der photometr. 
Messung der Intensitaten der Linien abgebeugter Róntgenstrahlen, dic auf einem Film 
aufgefangen wurden. Diese Intensitaten werden mit den Linien empir. hergestellter 
Staubgemische vergliehen. Die Staubgemische, die aus Zusatz eines reinen krystallinen 
Stoffes (Quarz, Calcit u. a.) zu dem Probestaub bestehen, stellt man sich durch 24-std. 
JMahlen in einer Stahlkugehnuhle unter hochsd. PAe. her. Der Vergleich erfolgt an Hand 
empir. hergestellter Photographien oder daraus abgeleiteter Kuryen. Das Verf. ist nur 
fiir ąuarzhaltige Gemische zwischen 1 u. 100% Quarz ausprobiert worden, diirfte sich 
aber auch fur andere Staubsorten eignen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 36—40. 
15/1. 1936. Urbana, Ul., Univ.) E c k s te in .

J. A. Radley, Ultravioletles Licht ais Bilfsmittel beim volumetrischen Arbeiten. 
Dberblick iiber Entw. u. Anwendung der Fluorescenzanalyse mit Umbelliferon, Chinin, 
P - Naphthol usw'. auf Grund der Literatur. (Chem. Age 34. 152 — 53. 15/2.
1936.) R. K. M u ll e r .

Julius Grant, Nephelometrie ais eine Hilfe bei der Untersuchung von mineralischen 
Substanzen. Es wird zunachst das Nephelometer von B o o th  u. dem Vf. besprochen. 
Es folgt eine Beschreibung der Unters. von Suspensionen, der ąuantit-atiyen Best. 
yerschiedener Substanzen wie Ca, Al, Ba, P, S, Ag, Zn, Fe, Ti, Cu, Mg, Pb u.̂  As, 
sowie die Kontrolle yon Rauch, Dampf u. Staub. (Sands, Clays Minerals 2■ Nr. 4. 
91— 97. April 1936.) GOTTFRIED.

a) Elemente und anorganischo Yerbindungen.
I. G. Ryss und P. Besmenowa, Volumetrisches Schnelherfahren zur Bestimmung 

von loslichen Fluoriden. Vff. beselireiben folgendes Schnellyerf. (15— 20 Min.) zur 
yolumetr. F-Best. in 1. Fluoriden: zur neutralen, móglichst konz. Lsg. der Fluoride 
wird eine gegen den gemischten Indicator (Methylenblau-Dimethylgelb oder Methylen- 
blau-Methylorange) neutralisierte Natriumsilicatlsg. (25% tJberschuB) zugegeben, 
dann mit 0,25-n. oder 1-n. HCl-Lsg. bis zur deutHchen yioletten Farbung yersetzt, 
fur jede 25 ccm der Lsg. 2 g KC1 zugegeben u .  nach der Auflsg. desselben mit L a u g e  
titriert, u .  zwar beim ersten Indicator bis Griin, beim zweiten Indicator bis B la u g r u n .
1 ccm 1-n. HCl entspricht 0,0285 g F oder 0,063 g NaF. Bei Anwendung von 0,2 g ł
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u. 0,25-n. HCl-Lsg. ist der Fehler nicht iiber 0,5%- (Betriebs-Lab. [rusa.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 163—66. 1935.) v. F u n e r .

JSans Th. Bucherer und F. W. Meier, Ober den EinflufS des Fluors auf die 
Fallwuj der Phosphorsdure mitlels Molybdansaure. Vff. stellten fest, daB bei der Best. 
der P O /"  sowohl nach der alten Molybdatmethode nach V. LORENZ ais auch unter 
Zusatz von Oxin die Anwesenheit von F ' erhebliche Stomngen ycrursacht, indem dio 
Fallung des P04'"-haltigen Komplexes merklich yerzogert wird. Bei der mit Oxin 
arbeitenden Filtrationsmethode wirkt sich dieser yerzogerndo EinfluB in einem Mehr- 
yerbrauch an H3P04-Lsg. aus, so daB die Lsg. schwacher erscheint, ais ihrem wirklichen 
Geh. an P O /"  entspricht. Ein Abrauchen der F'-haltigen wasser- oder HCl-loslichen 
Diingemittcl mit H2S04 ist demnach unerlaBlich. (Z. analyt. Choin. 104. 23— 28. 
16/1. 1936. Munchen, Techn. Hochsch.) E c k s t e in .

S. W . Ogur, Gastolumetrisches Verfahren zur Bestimmung ton Carbonaten in 
Atzalkalien. Beschreibung des App. u. Angabe der Analysenyorschrift zur gasvolumetr. 
C02-Best. nach dem Prinzip der Auflsg. von Atznatron mit verd. HC1 (2 : 3) u. Messen 
der entwickelten C02-Menge in einer Gasbiirette. Dauer 5 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 172—75. 1935.) V. F u n e r .

N. S. Nikołajew, Zur Frage der Normenprufung ton Kryolith und Aluminium- 
fluorid. Ver8chiedene Verff. der Literatur zur Best. von F (G r e i f f , 1913, T a n a n a j e w , 
C. 1933. I .  2283), Si02 (M i l l n e r  u . K u n o s , C. 1933. I .  818. 3335, N i k o l a j e w , 
C. 1935. I .  2230) u. Na (T a n a n a j e w , t)berfułu-ung yon Na3AlF„ mit K a lk  in NaOH 
u. CaF2) werden auf ihre Eignung ais Standardverff. bei der Unters. yon Kryolith u. 
AlFj gepruft. (Nachr. Standardisier. [russ.: Westnik Standartisazii] 1935. Nr. 3. 
39—47.) R. K . M u l l e r .

A. L. Saidess, Potentiomelrische und konduktometrische Titration ton Ferrisalzen. 
Ober konduktometr. u. potentiometr. Titrationsverss. an FeCl3 u. Fe2{S04)3 in roinem 
Zustando u. in Ggw. von NaCl u. Na2S04. Bei der konduktometr. Titration von Fe„- 
(S04)3 wurden 2 Minima nachgewiesen: bei ca. 0,5 Aquivalent Alkali auf 1 At. Fe u. 
bei ca. 3 Aquivalent Alkali auf 1 At. Fe. Bei dor potentiometr. Titration befand sich 
der Knickpunkt der Kuryo nicht bei 3 Aquivalenten Lauge, sondem bei einer etwas 
geringeren Alkalimenge. Bei FeCl3 liegt der Knickpunkt naher den 3 Aquivalenten 
ais bei Fe-Sulfat (2,7 Aquivalente fiir FeCl3, 2,6 fiirFe-Sulfat pro At. Fe). DasAuf- 
treten des ersten Minimums bei der konduktometr. Titration ist wahrscheinlich auf 
den Ruckgang des Dissoziationsgrades durch die Ggw. von Na2S04 zu erklaren. Zusatz 
von Na2S04 zum Fe-Sulfat erniedrigt dessen spezif. elektr. Leitfahigkeit, Zusatz von 
NaCl ist ohne merklichen EinfluB. Zusatz von Na2S04 zum FeCl3 erniedrigt dio spezif. 
Leitfahigkeit, vermutlich infolge teilweisor Bldg. von Fe-Sulfat. (Zentr. wiss. Forsch.- 
Inst. Ledcr-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut 
koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1934. Nr. 2. 107— 11.) ScHONF.

Josef Hanuś und Jar. YoriSek, Bemerkungen zur analytischen Trennung ton 
Eisen und Nickel. Vff. vergleichen die Acetat- (I), Succinat- (II) u. Hexamethylen- 
tetraminmethodo (III) der Trennung von Fe u. Ni. Wenn die Ni-Menge nicht mehr 
ais 2,5% des Fe betragt, ist bei keinem der Verff. doppelte Fallung des Fe erforderlich; 
bei groBeren Ni-Mengen geniigt fur die Verff. I u. II doppelte Fallung des Fe, bei HI 
kann der Fe-Nd. etwas Ni enthalten. Um ein MitreiBen des Ni schon bei der ersten 
lallung moglichst zu yermeiden, muB man eine gewisse Aciditiit einhalten; bei Essig- 
sauro kann man bis zu 5 ccm n. Essigsaurc auf 500 ccm Lsg. anwenden. Ein Zusatz 
yon NH4C1 bewirkt wescntlicho Vermindcrung des MitreiBens yon Ni. Bei gleichem 
yerhaltnis F e : Ni ist die mitgerissene Ni-Menge prakt. unabhangig von der angewandten 
Menge. Bei doppelter Fallung wird die zweite Fallung zweckmaflig nach I oder II, nicht 
Mit NH4OH ausgefiihrt; Fallung mit NH4OH fuhrt bei gróBerem Verhiiltnis von Fe: Ni

2: 1) u. groBeren Nd.-Mengen leicht zu einer teilweisen Mitfallung des Ni, die eine 
uritte Fallung erforderhch macht. Dio Verff. I u. II sind bei Ausfuhrung in schwach 
saurer Lsg. mit Zusatz von NH4C1 gleichwertig, Verf. III ist ihnen unterlegen, jedoch 
immer noch besser ais die einfache Trennung mit NH4OH. (Chem. Listy Vedu Prfimysl 
<d9. 288—95. 1935. Prag, Techn. Hochsch., Inst. f. analyt. u. Lebensmittel-
chemie.) R. K. MULLER.

. Henry Bassett und Isabella Sanderson, Belrachtungen uber den Reaktion&mecha- 
Msitius bei der Redulction des Permanganats und bei der induzierlen Ozydalion des Chlor- 
•o»w. Genaue Unterss. des Rk.-Mechanismus zwischen F e" oder Mn" u. Mn04' zeigten, 
oau stets zunachst Mn'" entsteht. Mn'" u. M n "" sind — unter sonst gleichen Be-

288*
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dingungcn —  starkcrc Oxydationsmittel ais Mn04'. Dio induziorto Oxydation des Cl' 
ist vor allem auf Mn'”  zuruckzufuhrcn. Vff. fiihrcn das teilweise auf dio Tatsache 
zuriick, daB die Red. des Mn’ "  zu Mn" viel leichter erfolgt ais dio von Mn04' zu Mn*". 
Durch Stabilisicrung des M n"' (mittels H2S04, II3P04, HF oder sogar Cl') erhalt man 
einen soliarferen Endpunkt bei der Fe (2)-Titration. Am besten titriert man FeClj- 
Lsgg. mit KMn04 in Ggw. von 2—3-n. H2S04. P04'"  kann prakt. yollstandig aus der 
Lsg. durch Behandeln mit konz. HNOs u. Mn-Metall oder Mn (2)-Salz entfernt werden. 
(J. chem. Soc. London 1936. 207—11. Febr. Reading, Univ.) E c k s t e i n .

I. M. KolthoJf, Berichtigung. (Vgl. C. 1936. I. 389: „Abgednderte Persulfat- 
Arsenitmethode zur Mn-Bcst.“ ) Zur Herst. des 0,05-n. Red.-Gemisches sind 1,2—1,3 g 
reines As„03, anstatt 2,5 g zu lósen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 73. 15/1.
1936.) " E c k s t e i n .

Henry B. Hope, Madeline Ross und J. F. Skelly, Eine Schnellmethodc zur 
maPanalytischen Bestimmung des Indiums. Die etwa 10— 15 mg In enthaltende Probe 
wird in HN03 oder Kónigswassor gel., die Metalle der 1. u. 2. Gruppe mit H2S ent- 
femt, die Lsg. schwach ammoniakal. gemacht, kurz aufgekoeht u. filtriert. Den mit 
W. ausgewaschoncn Nd. lóst man in 15 ccm h. konz. Eg. u. wiischt das Filter mit Eg. 
u. h. W. aus. Hat das Filtrat gelblich-braune Farbo, so ist Fe zugegen. In diesem Falle 
setzt man 0,5 g KF, gol. in 5 ccm W. hinzu. Nach dem Abkiihlen yersetzt man die 
etwa 60% Eg. enthaltende In-Lsg. mit 2 Tropfen Diphenylbenzidinlsg. (2 g/100 ccm 
konz. H2S04) u. titriert unter Schiittcln mit eingestellter K4Fe(CN)0-Lsg. [2,5 K4Fe(CN)o/l 
u. 0,2 g K 3Fe(CN)6]. Bei Abwesenheit von Fe bzw. F ' schlagt die Farbę scharf von 
schieferblau nach erbsengriin, boi Ggw. von F ' von schwachgriin nach klarblau um. 
Die Farbumschlage miissen 10 Sek. - bestehen bleiben. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 8. 51— 52. 15/1. 1936. New York, Cooper Inst. of Technology.) E c k s t e i n .

A. Jllek, J. K ot’a und J. Vreiit’dl, Ober die Trennung des Bleis von Kupfer, 
Kobalt, Nickel wid Cadmium mit Kohlensaure in Pyridinmedium. (Vgl. C. 1934. I. 3090.
II. 642.) Die Trennung des Pb" von Cu", Co” , N i" u. Cd" kann auch in Ggw. von 
Alkalinitraten leicht erreicht werden, wenn die Lsg. die betreffenden Kationen nur in 
Form ihrer Nitrate enthiilt u. in 50 ccm nicht mehr ais 0,2 g von jedem Kation vor- 
liegen. Zur Trennung yon Cu" w'ird die fast neutrale Lsg. der Nitrate mit Pyridin 
(yerd. 1: 10) bis zu lasurblauer Farbę alkalisiert, dann mit W. soweit verd., daB das 
Gesamtyol. nach Zusatz von 15 ccm verd. Pyridin 100 ccm nicht uberschrcitet; man 
laBt 5 Min. lang einen maBigen Strom von C02 (mit AgN03-Lsg. gewasclien) durch 
die Lsg. streichen, setzt 2 ccm konz. NH4OH zu, setzt das Einleiten von C02 noch 
40 Min. fort, saugt den Nd. durch einen Glasfiltertiegel (yl,) ab u. wascht mit einem 
an C02 gesatt. Gemiseh von 90 ccm W., 4 ccm 96%ig. A., 4 ccm Pyridin (1: 10) u.
2 ccm konz. NH4OH; der Nd. wird entweder bei 120° bis zur Gewiehtskonstanz getrock- 
net ( /  Pb/PbC03 =  0,7754) oder im Porzellantiegol zu PbO gegliiht ( / Pb/PbO =  0,9283). 
Im Filtrat wird nach Austreibcn des Pyridins Cu elektrolyt. nach ublicher Methode 
bestimmt. — Dio Trennung des Pb" von Ni", Co" u. Cd" wird analog, jedoch ohne Zusatz 
von NH4OH wahrend des Einleitens von C02 u. im Waschwasser ausgefiihrt. Auch hier 
erfolgt die Best. im Filtrat nach gebrauchlichen Verff. (Chem. Listy V6du Priimysl 
29. 299—304. 1935. Briinn [Brno], Tschech. T. H., Inst. f. analyt. Chem.) R. K. Mii-

Earle R. Caley und M. Gilbert Burford, Die genaue Trennung des gefallten Queck- 
silbersulfids vom Schwefel bei der gewichtsanalytischen Quecksilbcrbestimmung. Der 
Sulfidnd. wird zusammen mit dem S getrocknet, gewogen u. mit k. konz. HJ behandelt, 
wobei alles HgS in Lsg. geht, ohne daB der S angegriffen wird. Der Riickstand wirci 
getrocknet, u. aus der Differenz berechnet sich der HgS-Geh. ZweckmaBigerweise 
stabilisiert man die HJ mit H3PO„ (spezif. Gewicht 1,70). (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 8. 43. 15/1. 1936. Princeton, N. J., Univ.) E c k s t e i n .

Z. Raichinstein u n d  N. Korobow, Neue hulicatoren zur direkten Titralion von 
Wolframat mittels Bleinitrals. Vff. untersuchten yersch ieden e Marken der Diazofarb- 
stoffe Diamineclitscharlach u. Diaminazoscharlach auf ihre Verwendbarkeit ais Ad- 
sorptionsindicatoren bei der Wolframattitration mit Pb(N03)2-Lsg. in neutraler Î sg- 

. Von d en  untersuchten Farbstoffen ist Diaminazoscharlach 2 B L ungeeignet, Diamin- 
cchtseharlaeh 8 B N wenig em p fin d lich . Alle iibrigen Farbstoffe dieser Gruppcn 

. eignen sich sehr gut, au ch  in  Ggw. von Alkalisalzen. Nur NH4N03, N a - A c e t a t  u. 
groBere Mengen NH4C1 storen. Mit dieser Methode ist die W-Best. in 0,009-n. 
Wolframatlsg. einwandfrei durelifuhrbar. (Vgl. C. 1935. II- 2852.) Z. analyt. Chem. 104.

-192—98. 1936. Iwanowo [U. S. S. R.], Chem.-Technolog. Inst.) E c k s t e in .
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Marcel Gahide, Ober eine titrimetrische Palludiumbestimmung mit Hilfe von 
Ozimen. Die Verbb. des Pd mit Dimethylglyoxim oder Salicylaldoxim sind auch in 
stark saurer Lsg. wl. Vf. andert aus diesem Grandę das Verf. von TOUGARINOFF 
folgendermaBen ab: Pd wird mit einem bekannten OberschuB Salicylaldoxim (Dimethyl- 
glyoxim, sowie andere Oxime haben sich nicht bewahrt) aus 12-n. H2S04-Lsg. gefallt, 
der Nd. abfiltriert u. der ReagensiiberschuB nach Oxydation mit l'’e2"(S04)3 mit 0,1-n. 
KMn04 titriert. Dio Ergebnisse sind im Bereich yon 5—40 mg Pd auch in Ggw. zahl- 
reicher anderer Metalle zufriedenstellend. Cu stórt stark, weniger stark Fe, Ru, Pt 
u. Au. (Buli. Soc. chim. Belgique45. 9— 14. Jan. 1936. Lowen [Louvain], Univ.) Eck.

William R. Crowell und Harlan L. Barnabach, Die potentiometrische Be
stimmung des merwertigen Osmiums mit Chrom(2)-sulfat. Die CrS04-Lsg. wurde durch 
Oberleiten einer Lsg. yon 0,01-mol. Cr-Alaunlsg. u. 0,01-mol. H2S04 iiber amalgamiertes 
Zn hergestellt. Sie wird in einem 5-1-Kolben, der luftdicht mit der Titrationseinriehtung 
verbunden ist, unter einem Druck von 1,5 at N2 aufbewahrt. Dio Einstellung erfolgt 
gegen K 3Fe(CN)6 oder K2Cr20 7. Die Titration findet in C02-Atmosphare mit Pt-EIek- 
troden statt. Titriert wurden K2OsBr0 u. K2OsCle in Ggw. yon HBr bzw. HC1. Aus 
den Bestst. konnte das At.-Gew. des Os zu 191,5 bzw. 191,7 ermittelt werden. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 2607—09. Dez. 1935. Los Angeles, Univ. of California.) E c k s te in .

b) Organische Verbindungen.
K. Hinsberg, Ober die Bestimmung der Ilydroxylzahl von Ozyfettsauren. Es wird 

ein Verf. zur Best. der Hydroxylzahlen von Ozyfeltsauren angegeben. Dio Fettsauren 
werden mit einer abgemessenen Menge Pyridin-Essigsdureanhydrid acetyliert. Das 
uberschussige Essigsaureanhydrid u. die gebildete Essigsaure werden aus einem ali- 
ąuoten Teil im Vakuum in eine yorgelegte Menge KOH iiberdest. u. der KOH-t)berschufi 
bestimmt. (Biochem. Z. 285. 125— 29. 20/4. 1936. Berlin, Univ., Chem. Abt. d. 
Pathol. Inst.) SCHUCHARDT.

Josś Vazęuez Sanchez, Anwendung der Indopheninreaktion zur Erkennung 
tiniger organischer Polysduren. Vf. weist yerschiedene Sauren der Bemsteinsdure-(l)- 
Gruppo durch Erhitzen des Na-Salzes mit P2S3 u. Ausfuhrung der Indopheninrk. im 
Destillat nach. Erfassungsgrenzen: I  10— 25 y, Fumarsaure 25 y, Maleinsdure 50 y, 
Apfdsaure 50 y, Brenzweinsaure (II) 100 y, Weinsaure u. Citronensaure je 250 y. I  u. II 
konnen durch Behandlung mit KMn04 von den anderen Sauren befreit werden. Oxal- 
saure u. Malonsaure stóren nicht. Die hóheren zweibas. Sauren konnen bei der Rk. 
stóren. Man yermeidet dies durch Zusatz yon Pb-Acetat oder Fe-Pulver. Die Rk. 
wird dabei etwas weniger empfindlich, aber durch Adipinsaure usw. nicht gestort. 
(An. Soc. espan. Fisica Quim. 33. 126— 31. 1935. Madrid, Pharmazeut. Fak.) W i l l s t .

C. H. Liberalli, Notiz iiber eine neue lieaktion auf Weinsaure: die Reaktion von 
Pesez. Vf. bestatigt dio Vorteile der Rk. yon P e s e z  (C. 1935. II. 2097) auf Weinsaure 
vor der altcn Methode nach M ó h le r -D e n ig e s . Jodide, die stóren, konnen durch 
Einw. yon HN02 u. Wegkochen des J2 beseitigt werden. Vanadale stóren dio Rk., 
da sie unter den Reaktionsbedingungen grtinc Lsgg. liefern. (Rev. Ouim. Farmae. 1. 
23—24. 1935.) W i l l s t a e d t .

Sho Sugahara, Ober eine neue Farbreaktion der Fructose. Setzt man 1 ccm 
Ą-n. H2S04 u . 1 ccm 10%ig. Lsg. yon Natriumwolframat zu 1 ccm Fructoselsg. u. 
gibt dann eine kleine Menge yon CaO zu, bis die Mischung schwach alkal. wird, so 
nimmt der Nd. yon CaO eine griine Farbę an; bei hoherer Konz. zeigt der Nd. sowio 
auch dio Lsg. eine blaue Farbę. Ahnliche Rkk. geben Galaktose, Arabinose, Dioxy- 
aceton, Hamsaure u. Adrenalin. Jedoch zeigen Hamsaure, Dioxyaceton u. Adrenalin 
im Gegensatz zu Fructose die Rk. auch dann, wenn das CaO durch NaOH ersetzt wird. 
Die erforderliche Unterscheidung yon Galaktose u. Arabinose erfolgt durch die bekannten 
spezif. Rkk. dieser Zucker. Die minimale Grenzkonz. fiir positiyen Ausfall der Rk. 
betragt bei Fructose 0,015% j  bei Galaktose u. Arabinose 0,02%. bei Dioxyaceton u. 
Rarnsaure 0,01% u. bei Adrenalin bis zur Verdiinnung 1 : 170 000. (J. Biochemistry 
42. 85— 91. 1935. Kobe, Prafektur Krankenhaus. [Orig.: dtsch.]) H e s s e .

d) Medizinische und toxikologische Analyse.
George W . Pucher, Caroline C. Sherman und Hubert Bradford Vickery,

Mne Methode fiir die Bestimmung kleiner Mengen Citronensaure in biologischem Materiał.
1,0 mg Citronensaure konnen mit einer Genauigkeit yon ± 5 %  durch Oxydation 

zu Peniabromaceton u. Umwandlung des Oxydationsprod. mittels Ńa2S in eine farbige
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Substanz, mit der eine Best. im PuLFRiCH-Spektrophotometer vorgenommen werden 
kann, erkannt werden. Vff. bestimmen Citronensaure in Blut, Harn, Faeces von Tieren 
u. Pflanzen. (J. biol. Chemistry 113. 235—45. Febr. 193G. New Haven, Biochem. Lab. 
Dep. of physiol. Chem., Yale Univ.) B a e r t ic h .

Cecilia Riegel und Henry J. Rose, Bestimmung des freien und gebundenen Chole- 
sterins. Vff. bestimmen in der Galie 0,5—5 mg Cliolesterin (frei u. gebunden) mit einer 
Genauigkeit von i  5% . (J. biol. Chemistry 113. 117—24. Febr. 1936. Philadelphia, 
Univ. of Pennsylvania, Lab. of Surg. Res.) B a e r t ic h .

Jorge Bandeira de Mello, Notiz uber die Bestimmung von Cholesterin im Blut. 
Vf. maeht auf einige Einzelheiten aufmerksam, die bei der Cholesterinbest. nach 
Sa c k e t t  (J. biol. Chemistry 64 [1925]. 203) zu beachten sind. (Rev. Quim. Farmac. 1. 
49—50. 1935.) W il l s t a e d t .

Shigehiro Katsura, Tatsuo Hatakeyama und Kichiro Tajirna, Bemerkung zu 
der Arbeit „Eine titrimetrische Bestimmungsmethode fiir kleine Mengen Phosphatide, 
freies Cholesterin, Cholesterinester, Neutralfeite und Gesamtlipoide des Blutes, des Blut- 
plasmas und der Blutkorperchen". Die friiher beschriebene (C. 1934. II. 480) Methode 
wird verbessert. (Biochem. Z. 284. 312. 9/3.1936. Sendai,Univ., Medizin. Klinik.) Schuch .

Liii Pollak, Mikromethode zur Bestimmung des Blutfettes. In der vom Vf. be- 
schriebenen Methode wird das Fett aus 0,1 ccm Blut ohne Katalysator mit schwefel- 
saurem K 2Cr20 , oxydiert. Zur Verseifung werden 0,3 ccm einer 20%ig. alkoh. NaOH- 
Lsg. verwendet. Die gravimetr. Fettbest. gibt hohere Werte, die Abweiehungen be- 
tragen etwa — 5%, bedingt durch die Wagung des Ilohextraktes. (Mikrochemie 19 
(N. F. 13). 190—93. 1936. Budapest, Chem. Lab. der III. Univ.-Klinik.) B a e r t ic h .

Clćinent Courty, Magnetische Mikrobestimmung des Eisens im Blut. Wird Blut 
unter bestimmten Bedingungen veraseht, so ist die Asche infolge ihres Fe-Goli. stark 
magnet. Dies kann zur Mikrobcst. des Fe-Geh. benutzt werden. Mit einem Tropfen 
Blut kann so der Fe-Geh. in 30 Min. durch Veraschung bei 620—630° bestimmt werden. 
Zur Berechnung dient die Formel m =  (A — A")/pa, m — mg Fe/kg frisches Blut, 
A " — Abstand der leeren Rohre in mm im magnet. Gleichgewicht, A — das Gleiche 
nach Veraschen der Blutprobe u. Erkalten der Rohre, p =  g eingewogenes Blut, 
a =  Abstand in mm fiir 0,001 mg Fe in der Yers.-Apparatur. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 201. 362—64. 1935.) M a h n .

J. Dubnoff und Paul L. Kirk, Die Bestimmung von Spuren von Eisen in Blut
serum. Vff. konnten mit ihrer elektrometr. Methode der Titration 2—5 y Fe"' in einer 
Konz. von 1: 1000000 bestimmen. Die Genauigkeit betragt wenige Zelintel %• (Mikro
chemie 19 [N. F. 13]. 194—207. 1936. Berkeley, Univ. o f California, Div. of Bio
chem.) ‘ B a e r t ic h .

Abraham Saifer und Morris Komblum, Die Chloridbestimmung in biologischen 
Flussigkeiten mit Hilfe von Adsorptiomindicatoren. Dichlorfluorescein bei der map- 
analytiscken Mikrochloiidbestimmung in Cerebrospinalfliissigkeiten und in Blutserwn.
1. 0,2 ccm Spinalfl. wird in einem Reagensglas mit 3 ccm A.-A.-Gemisch (3:1) u.
2 Tropfen Indicatorlsg. (0,05% in 70%ig. A.) versetzt u. direkt mit etwa 0,02-n. AgN03- 
Lsg. bis zum ersten Auftreten einer Rosafarbung titriert. Proteino werden unter diesen 
Uinstanden nicht ausgefallt. 2. 0,2 ccm Blutserum wird im 15-ccm-Zentrifugier- 
róhrchen mit 5 ccm A.-A. (3: 1) Yersetzt, griindhch geschuttelt u. kraftig zentrifugiert- 
(2000 Umdrehungen/Min.). Dann setzt man 2 Tropfen Indicatorlsg. liinzu u. titriert- 
die iiberstehendo Fl. im gleichen Rohr wie oben. Genauigkeit: ± 1 %  bei 1 mg NaCl 
in Spinalfl. u. ±  2%  in Blutserum. Bei Yerwendung verdiinnterer AgN03-Ls|. ist 
die Genauigkeit gróBer, jedoch der Endpimkt weniger scharf. (Vgl. BuLLOCK u. K ir k ,
C. 1935. II. 2563.) (J. biol. Chemistry 112. 117—22. Dez. 1935. New York, The 
Jewish Hospital of Brooklyn.) ECKSTEIN.

Kate Koch, Ozalsaurebestimmung im Harn bei Reihenversuchen. Es werden nach 
eingehenden Verss. die optimalen Bedingungen angegeben, Oxalmure in kleincn Harn- 
mengen (20 ccm) direkt ais Ca-Oxalat zu fallen. Die Methode erlaubt, 0,04—0,1 nig 
Oxalsaure in 2—3-std. Kontrollrerss. zu bestimmen. (Biochem. Z. 283. 422 3-- 
27/1. 1936. Hannover, Innere Abt. d. Stadtkrankenh. I.) Sc h u c h a r OT-

Jakob A. Stekol, Die Bestimmung der p-Bromphenylmercaptursaure in dem Barn 
des Hundes. Die p-Bromphenylmercaptursaure wird durch NaOH in Brommercaptan (1) 
neben Ammoniak, Essigsaure u. Brenztraubensaure gespalten. (I) gibt mit HgW2 
Quecksilberbrommercaptan; von diesem wird quantitativ das Hg u. der S bestimm . 
(J. biol. Chemistry 113. 279—88. Febr. 1936. New York, Dep. of Chem.) B a e r t ic h .
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Charles Gray, Leigh-on-Sea, Essex, England, Feststellung des spezifischen Gewiclits 
ton Gasen unter Verwendung eines oben offenen zylindr. GefaBes, in dessen Mitte 
ein kalibriertes Rohr steht u. einer dariiber gestiilpten, dioht anschlieCenden Haube. 
Das zu untersuchende Gas wird in die Haube geleitet, dio dadurch in teleskopartig aus- 
einandcrgezogene Stellung gobracht wird-. In dem Doekel der Haube ist ein Loch, 
durch das das Gas entweichen kann, womit gleiehzeitig die Haube sinkt. Die Sink- 
geschwindigkoit der Haube wird an dem kalibrierten Rohr abgeleson u. damit die D. 
des Gases ermittelt. — Zeichnung. (E. P. 437979 vom 17/7. 1934, ausg. 5/12.
1935.) ___________________  M . F. M u ll e r .

[russ.] Alesander Nikołaj ewitsch Lachtin, Pyrometrie. Kontroll-MeBinstrumente. Teil II.
Moskau: WNITO-chimikow Chimfak 1936. (V, 342 S.)

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

M. Lichoseherstow, S. Aleksejew und T. Sehalajewa, 2,3-Dichlorbulan ais 
Losungsmittel. (Nitrocełluloso 6. 226—27. Dez. 1935. — C. 1936. I. 3377.) P a n g r itz .

— , Schaumverhutungsmittel. Eine graph. Darst. zeigt die tJberlegenheit von 
Antispumin SL gegeniiber bekannten Schaumyerhiitungsmitteln. (Z. ges. Textilind. 
39. 26. 1/1. 1936.) S u v e r n .

F. Mayo, T. G. Hunter und A. W . Nash, Benelzte Oberflache in mit Fullringen 
ausgesetzlen Turmen. Die Benetzung in mit Fullringen ausgesetzten Tiirmon wird in 
Modellyerss. untersucht unter Verwendung von Papierringen u. einer Farbstofflsg., 
dereń Aufnahme ais MaB fiir die Benetzung dient. Die Verss. fiihren zu folgenden 
allgemeinen SchluBfolgerungen: Die Benetzung ist an den auBeren Ringflachen etwas 
groBer ais an den inneren, der benetzte Teil (% ) ist hei der Wandoberflache erheblich 
groBer ais bei der Ringoberflachc. Von oben nach unten nimmt die Benetzung ab. 
Mathemat. wird die Fl.-Vorteilung auf die Fiillkorperschichten durch ein Gesetz nach 
G auss beherrscht. Die Fl. zeigt die Tendenz, beim HerabflieBen von der Mitte nach 
den Turmwandungen u. dann diesen entlang zu stromen. Der %  Anteil benetzter 
Gesamtflacho nimmt mit steigender Fl.-Gesehwindigkeit zu, bis die Gesamtflache yoll 
benetzt ist. Boi gleichbleibonder Fl.-Geschwindigkeit nimmt der benetzte Anteil mit 
zunehmendem Verhaltnis von Fiillhoho zu Turmdurchmesser ab. Bei sonst konstanten 
Verhaltnissen fuhrt VergróBerung des Ringdurchmessers zu einer Abnahme des be. 
netzten Gesamtflacheanteils. Letzterer ist unabhangig von der Gasgeschwindigkeit, 
ebenso die Fl.-Stauung im Turni, die jedoch mit wachsender Fl.-Geschwindigkeit 
zunimmt. Im untersuchten Bereich ist die mittlere Fl.-Filmstarke unabhangig von 
Fl.- u. Gasgeschwindigkeit; an der Turmwand nimmt die Filmstarke von oben nach 
unten zu. Etwa 10% der benetzten Oberflache sind inakt. infolge Fl.-Stauung durch 
capillaro Ansammlung an den Beruhrungspunkten der Fullkórper. Der Verteilungs- 
faktor (Verhaltnis der tatsachlich benetzten akt. Oberflache zu der bei hoher Fl.- 
Geschwindigkeit benetzten) erreicht ihren Hóchstwert bei um so niedrigeren Fl.- 
Geschwindigkeiten, je regelmaBiger die Verteilung der Fiilhingpackung ist. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 54. Trans. 375—85. 15/11. 1935. Birmingham, Unir., Abt. f. 
Oltechnik u. -raffination.) R. K. MULLER.

L. A. Mitchell, Der Betrieb ton Trocknern. tJberblick iiber Funktionen u. An- 
wendungsgebiete verschiedener Trocknertypen (Drehrohr-, Fihntrommel-, Vakuum-, 
Spriihtrockner usw.). (Chem. Age 34. 145—47. 15/2. 1936.) R. K. M u l l e r .

M. J. Lurje, Feuchligkeitsgeha11 der Yerbrennungsgase gasformiger Brennstoffe. 
(Zur Berechnung ton Trocknern, die unmittelbar mit Rauchgasen betrieben werden). 
■Formeln fiir Zus. u. Warmeinhalt der Verbrennungsprodd. gasformiger Brennstoffe 
werden angegeben. (Ber. allruss. warmetechn. Inst. [russ.: Iswestija wssessojusnogo 
teplotechnitscheskogo Instituta] 1935. Nr. 10. 48. Allruss. Techn. Inst., Trockner- 
Lalj.) B a y e r .

W. L. Wolkow, Warmeiibergang in der Katalysatorzone ton Kontaktapparaten mit
* idd-Rohren. Vf. gibt eine mathemat. Berechnung yon Kontaktapparaten mit F i e ld -  
schen Doppelrohraustauschem. Die Wrkg. der Doppelrohre wird mit derjenigen von 
emfachen Rohren vergUchen. (Chem. Apparatebau [russ.: Chimitscheskoje Maschino- 
strojenije] 5. Nr. 1. 14—19. 1936. Leningrad, Staatl. Hochdruckinst.) B a y e r .
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W. W . Krisstin, Ofen zum Oliihen der CO-Katalysatormasse. Die Ausgangsstoffe 
fiir die Katalysatormasso bestehen aus MgC03, Mg(N03)2, Fe(OH)3 neben kleineren 
Mengen KN03, A1(0H)3 u. MgCr04. Die M. soli 4 Stdn. bei 750° gegliiht werden. 
Die Berechnung eines dafur geeigneten Drehofens wird durchgefuhrt. (Chem. Apparate- 
bau [russ.: Chimitscheskojc Maschinostrojcnije] 5. Nr. 1. 25— 29. 1936.) B a y e r .

Opitni sawod sintetitscheskogo kantschuka „B“ , U. S. S. R., Abscheidung von 
Alkoholdampfen aus Gasen. Die die Alkoholdampfe enthaltenden Gase werden durch 
mit konz. CaCl2-Lsg. gefullte AbsorptionsgefaBe geleitet, wobei die Alkoholdampfe 
durch die CaCl2-Lsg. absorbiert werden. Aus dieser Lsg. werden die Alkohole, ge- 
gebenenfalls nach Zusatz von W., durch Dest. gewonnen. (Russ. P. 44 897 vom 5/3.
1935, ausg. 30/11. 1935.) R ic h t e r .

A. L. Genis, U. S. S. R., Gewinnung fliissiger Kohlensaure aus Bauchgasen. Dio 
Rauchga.se werden zunachst zw'ecks Abkuhlung durch einen Decarbonisator, dann 
durch einen Warmeaustauscher, einen Wascher u. zum SchluB in ein Adsorptions- 
gefaC geleitet. In diesem wird dio C02 durch eine K 2C03-Lsg adsorbiert. Die gebildete 
KHC03-Lsg. wird in den Decarbonisator zuriickgeleitet, in welchem sie in C02, W. 
u. K 2C03-Lsg. zerlegt wird. Dic abziehende C02 gelangt iiber eine unter 60— 65 at 
Druck stehende Rektifizierkolonne in einen Kondensator, in dem sie yerfliissigt wird. 
(Russ. P. 45 299 vom 13/5. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R ic h t e r .

Chemists’ year book, 1936. Ed. by E. Hope. London: Sherratt & H. 1936. (1257 S.) 21 s.

ni. Elektrotechnik.

Corning Glass Works, V. St. A., Elektrischer Isólalor aus Glas oder glasiertem 
Porzellan. Um den Isolator gelb, rot oder braun zu farben, wird er mittels einer, eine 
Cu- oder Ag-Verb., z. B. Cu2S oder Ag2S enthaltenden, Pastę oder durch Eintauchen 
in ein diese Stoffe enthaltendes Bad mit nachfolgcnder Erhitzung auf 600— 750° be
handelt. Wahrend dio Einw. von Cu2S eine kanariengelbe Farbung ergibt, ist eine 
roto Farbę durch Nachbehandlung des gelb gefarbten Isolators in reduzierender Atmo- 
sphare, z. B. mit Glycerin, Harnstoff, p-Formaldeliyd u. dgl., u. nachfolgendem noch- 
maligem Erhitzen zu erzielen. Die Behandlung mit Ag-Salzen endlich ergibt braune 
Farbtóne. Der Isolator, in dessen Oberflache die Alkalien durch Ag oder Cu ersetzt 
worden sind, besitzt einen sehr hohen Oberflachenwiderstand. (F. P. 789 292 vom 
26/4. 1935, ausg. 25/10. 1935. A. Prior. 2/5. 1934.) H. WESTPHAL.

Steatit-Magnesia Akt.-Ges., Deutscbland, Keramischer Isolierstoff, dad. gek., 
daB er durch Brennen einer MgO u. TiO, enthaltenden M. erhalten wird. Je nach 
den gew'iinschten Eigg. ist MgO oder TiOo im CberschuG vorhanden. (F. P. 790 839 
vom 3/6. 1935, ausg. 28/11. 1935. D. Priorr. 5/6. u. 19/6. 1934.) H. W e s t p h a l .

R. van Rolleghem, Yssel, Feuersicherer gegen Warme und EleMrizitat isolierender 
Stoff. Er besteht aus einer aufieren Hulle aus Silicoaluminaten von K, Fe oder Mg 
u. einer inneren Schicht, die aus bliittrigem oder faserigem Ca- oder Mg-Silicat besteht 
u. mit feuerfesten Verbb. wie Ammoniumsalzen, Boraten oder Silicaten getrankt ist. 
(Belg. P. 398 759 vom 23/9. 1933, Auszug veroff. 26/2. 1934.) H. W e s t p h a l .

General Electric Co., New York, iibert. yon: Frank M. Clark, Pittsfield, Mass.,
V. St. A., Mittel zur Verhinderung des Explodierens ion KW-stoffen, insbesondere Isolter- 
ólen. Es besteht aus den chlorierten Deriyy. yon Athylen, Propylen u. Butylen, die den 
KW-stoffen in Gehh. yon 0,25— 10% zugemengt werden. (A. P. 2 019 339 vom 29/9.
1934, ausg. 29/10.1935.) H. W e s t p h a l .

S. I. Karpman, U. S. S, R., Verfestigung von Bitumen. Bitumen wird in einer 
Mischung aus 1000 (Teilen) Isolierol, 5—25 Campher u. 0,5— 1,5 Atzalkali in der 
Weise auf 70— 120° erhitzt, daB zunachst wahrend der ersten l ł/2 Stdn. die Temp- 
in der Min. um 5— 10° steigt, wahrend nach dem Erreichen der Hochsttemp. die Ab- 
kiihlung so geleitet wird, daB in der Min. die Temp. um 20—25° fallt. Das Prod. findet 
ais Isoliermittel an Stelle von Ebonit in der Schwachstromtechnik Verwendung. 
(Russ. P. 44 974 vom 12/2. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R ic h t e r .

Hackethal-Draht- und Kabel-Werke Akt.-Ges., Hannoyer, Isolieruug elektriscner 
Leitungen, dereń aus Faserstoffen bestehende isolierende Hiille mit einer Metallseue 
impragniert u. mit einem wetterfesten tJberzug yersehen ist, dad. gek., daB dio zur 
Isolierung yerwendeten Faserstoffe vor oder nach ihrem Aufbringen auf den Leiter
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mit einer wss. Metallsaure (Pb-Aeetat) getrankt u. darauf mit einer Seifenlsg. (Olsaure 
plus Alkalien) behandelt, dann die Metallseifen durch chem. Zusatze in wasserunl. u. 
wasserloslicho Verbb. iiberfuhrt, dio wasserloslichcn durch Wiissern entfernt u. die 
Faserstoffe schlieBlich getrocknet werden. Die Leitungen sind vollkommen unliygroskop. 
u. gegen Fiiulnis gefeit. (D. R. P. 627 525 KI. 21 c vom 2/5. 1931, ausg. 17/3.

Henri Dreyfus, England, Isolierter elektrischer Leiter. Die Isolierung besteht aus 
dochtfórmig aufgebrachten Fascrn aus Cellulosederiw. AuBer Celluloseacetat, das 
besonders geeignet ist, kommen noch Celluloseformiat, -butyrat u. -propionat, sowie 
Athyl-, Methyl- u. Benzylcellulose in Frage. (F. P. 787 456 vom 16/3. 1935, ausg. 
23/9. 1935.) H. W e s t p h a l .

Ergon Research Laboratories, Inc., Malden, ii bert. von: Julius Edgar Lilien- 
feld, Winchester, Mass., V. St. A., Verbinden ion hochhitzebestandigcn Korpern, besonders 
Isolierkiirpern, mit Metallteilen. Dio Si-haltigen Isolierkorper, wie Porzellan, besonders 
Sillimanit, SiO.>, Glas, besonders Borosilicatglas, die zweckmaBig vorher an den 
Verbindungsstellen mit einer Glasur verschcn worden sind, werden auf eine, den F. 
des Metalls weit ubersteigende Temp., evtl. bis zu ihrem Erweichungspunkt erhitzt. 
Danach wird das Metali, Al, Mg oder Legierungen dieser Metalle, unter gleichzeitiger 
auBerer Erhitzung mit dem Isolierkorper in Beruhrung gebracht. Hierbei wird es durcli 
Na2B40 „  B20 3, Wasserglas u. dgl. vor Oxydation geschiitzt u. gleichzeitig vor dem 
AbflieBcn bewahrt. Zwischen dem Metali u. dem Isolierkorper bildet sich eine Si-haltige 
Legierung, die ein aufierordentlich festes Haften des Metalls zur Folgę hat. Ais Metalle 
kommen, neben reinem u. reinstem Al u. Mg, Al-Legierungen mit 1,25 (% ) Mn bzw.
1,25 Mn u. 1 Mg bzw. 8 Cu, 12,5 Si u. 1,15 Mg bzw. 5 Si bzw. 5 Si, 1,2 Cu u. 0,5 Mg 
bzw. 7 Si u. 0,3 Mg bzw. 0,8 Ni, 0,4 Fe u. 0,1 Ti in Frage. (A. PP. 2 015 482, 2 015 483, 
2015484 yom 29/6. 1932, ausg. 24/9. 1935.) H. W e s t p h a l .

General Cable Corp., New York, ubert. von: Rudolph A. Schatzel, Rome, 
N. Y., V. St. A., Elektrisches Kabel, welches mittels Stearinpech, Asphalt u. dgl. 
schwer brennbar gemacht wird. Solche Kabel sollen zur Unterscheidung gefarbt werden. 
Da jedoeh die Farblacke im allgemeincn Lósungsmm. fiir das Stearinpech dar- 
stellcn u. dieses eine Verfarbung der Farbschicht heryorruft, wird vor Auftragung 
der Farbę zunachst eine Zwisclienscliicht aus trookenem oder in Misehungen yon 
Olen u. Harzen suspendiertem Al- oder Bronzepulver aufgebracht. Dieses kann 
auch selbst bereits mit der gewunschten Farbo pigmentiert werden. Die zur Auf- 
bringung der Zwisclienschicht bestimmte M. hat yorzugsweise die Zus.: 20,8 (% ) China- 
holzol, 18,2 lackartiges Cumarharz, 2,1 Mn-Linoleat-, 6,8 hoehisolierendes Petroleum, 
6,8 Terpentin, 3,6 Gasolin, 20,8 Textilspiritus, 17,3 Al-Schwamm. Dio Farbschicht 
kann noch mit Wachs, Paraffin u. dgl. uberzogen werden. (A. P. 2 009004 yom 22/5. 
1931, ausg. 23/7. 1935.) H. W e s t p h a l .

General Cable Corp., New York, ubert. von: Irving T. Faucett, Westerleigh, 
N. Y., V. St. A., Elektrisches Kabel, bei dem das Leiterbundel beiderseitig mit einer 
Abschirmung aus schraubenfórmig aufgewiekelten Metallbandem yersehen ist. Um 
Glimmentladungen zwischen den Randem der Metallbander zu yerhindern, werden 
diese abwechselnd mit biegsamen Faserstoffbandem aufgebracht, dio durch eino 
Mischung von Casein u. LampenruB leitend gemacht worden sind. (A. P. 2 019 297 
vom 28/6. 1932, ausg. 29/10. 1935.) H. W e s t p h a l .

London Electric Wire Co. & Smiths Ltd. und John Roughsedge Abraham, 
London, England, Elektrischer Leiter fiir t)berlandleitungen, bestehend aus einem 
Tragdraht u. einem dariiber angeordneten stromleitendcn Draht. Um eino elektro- 
chem. Spannung zwischen dem Tragdraht, der z. B. aus Stahl besteht, u. dem eigent- 
lichen Leiter, der aus Cu, Al oder gutleitenden Legierungen besteht, zu yerhindern, 
werden die beiden Bestandteile des Leiters mit Metallen uberzogen, die keine oder 
keine groBe elektrochem. Spannung gegeneinander besitzen. Entwcder werden beide 
mit dem gleichen Metali, wie Zn, Sn, Pb, Cr oder Ni, oder der eine mit Sn bzw. Zn 
u. der andere mit Pb bzw. Cd uberzogen. (E. P. 437 310 yom 12/5. 1934, ausg. 21/11. 
!935.) H. W e s t p h a l .

Miroslav Sigmund, Tschechoslowakei, Herstellung einer dichten Kabelterbindung. 
Die Kabelenden werden abisoliert, mittels einer metali. Róhre yerbunden u. mit Sn 
vergossen. Danach wird die Yerb.-Stelle mit Rohkautschuk umgeben, der vul* 
kanisiert wird. (F. P. 788 201 yom 15/1. 1935, ausg. 7/10. 1935. Tschechosl. Prior.

1936.) H . W e s t p h a l .

14/3. 1934.) W e s t p h a l .
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Standard Telephones & Cables (Australasia), Ltd., Sydney, Australien, iibert. 
yon: Standard Telephones and Cables Ltd. und John Krauss Webb, England, 
Verbindung ton Hochspawmngskabcln. Dio Verbindungsstelle wird mit einem, yon 
yergasbaren Losungsmm, freien, fl. polymerisierbaren Stoff umgeben, der entweder 
zum Tranken von umbullendem Papier oder Faserstoff dient oder selbst unter Ver- 
wendung von Formen zum Abscliliefien der Verbindungsstelle dient. Vorzugsweise 
kommen aromat. Monoolefine, wio Styrol, oder Mischungen yon Styrol mit chlorierten 
aromat. KW-stoffcn in Frage. Diese werden nach Aufbringen polymerisiert. (Aust. P.
19 654/1934 vom 10/10. 1934, ausg. 31/10. 1935. E. Prior. 4/12. 1933.) H. W estph a l ,

Globar Corp., iibert. von: Albert H. Heyroth und Walter E. Schildhauer, 
NiagaraFalls, N. Y., V. St. A., Elektrischer Widerstand, bestehend aus einem hochhitze- 
bestandigen keram. Isolator, auf den eine aus ca. 84% SiC u. ca. 16% Bentonit be- 
stehende Widerstandsmasse bei etwa 1260° aufgebrannt worden ist. (A. P. 2 022 314 
yom 29/12. 1933, ausg. 26/11. 1935.) H . W e s t p h a l .

Radioakt.-Ges. D. S. Loewe, Deutscliland, Hersiełlung hochohmiger Widerstdnde. 
Isoliertrager, besonders aus Porzellan, werden stetig unter gleichmaBiger Erhitzung 
einem evakuierten Raum zugefuhrt, in welchem auf sie durch Zers. eines KW-stoffes, 
z. B. Bzl., eine Hartkohlesehicht aufgebracht wird. (F. P. 791276 vom 14/6. 1935, 
ausg. 6/12. 1935. D. Prior. 14/6. 1934.) H. W e s t p h a l .

La Dispersion Cathotligue S. A., Belgien, Hersiełlung tnełallischer Schichlen, 
insbesondere Widersłande durch Kathodenzersldubung. Zunachst wird auf den aus Glas, 
Porzellan, Email o. dgl. bestckenden Tragkórper eine Schicht aus hartem Metali, wie 
Fe, W , Co, Ni, Mo u. dgl. aufgestaubt, auf die dann eine Schicht aus dem eigentlichen 
Widerstandsmetall, insbesondere einem Edolmetall, wie Pt, Ir, Ag, aufgebracht wird. 
Dieses Aufbringen erfolgt zweckmaCig bei erkóhter Temp. Die erzeugte Schicht erweist 
sich ais eine Legierung der nacheinander aufgetragenen Metalle. Sie ist elektr. hoch 
belastbar u. widersteht groCen mechan, u. chem. Beanspruchungen. (F. P. 793 015 
vom 16/10.1934, ausg. 15/1. 1936.) H. W e s t p h a l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutschland, Elektrischer Widerstand mit negatitem 
Temperaturkoeffizimten. Er bestelit aus einem festen, homogenen, nicht porosen 
Leiter mit negatiyer Temp.-Charakteristik, wie CuO oder U 02, der innig mit einem, 
die Stromwarmc gut ableitenden IsoHerrohr, z. B. aus NaCl, AgCl u. glasartigen Stoffen, 
yerbunden ist. Um eine gute Warmeableitung zu sichem, werden groBflachige Elek- 
troden aus gut warmeleitenden Metallen, wie Ag, yerwendet. (F. P. 788 930 yom 17/4.
1935, ausg. 19/10. 1935. D. Prior. 30/4. 1934.) H . W e s t p h a l .

Christian Jensen Gordon, London, Primdrzelle. Das Element besteht aus
mehreren Elektroden aus Mg oder einer Mg-Legierung (z. B. mit Al oder Mn), dio yon 
Faserstoff umhullt sind. Der Faserstoff dient ais aufsaugendes Mittel fiir die depolari- 
sierende Luft u. fiir den Elektrolyten. Das Ganze ist yon einer rohrfórmigen Kohle- 
elektrodo umschlossen. (E. P. 441894 vom 12/10. 1934 u. 1/10. 1935, ausg. 27/2.
1936.) " R o e d e r .

Goodlass Wall and Lead Industries Ltd., William Singleton, London, Old-
ham & Son Ltd. und Harry Holt jun., Manchester, Bleiakkumulator. Die Platten 
des P l ANTE- oder F A U R E -T yps, bestehen aus einer Pb-Te-Legierung mit weniger 
ais 0,25% Te, insbesondere weniger ais 0,1% u. werden k. nachbehandelt. Bei Platten 
mit Rippen wird durch Walzen, Pressen oder Hammem erreicht, daB die Rippen harter 
werden ais das ubrige Materiał. (E. P. 442 558 vom 30/8. 1934, ausg. 12/3.
1936.) ' R o e d e r .

Willard Storage Battery Co., Cleyeland, iibert. von: Willard L. Reinhardt, 
Shaker Heights, Oli., V. St. A., Akkumulator. Der akt. Substanz von Bleiakkumu- 
latoren, dereń Gitter z. B. aus Sb-Blei besteht, wird eine Humussubstanz, eine Erd- 
alkalimetalllsg. u. ein Sulfat, z. B. H ,S04, zugegeben, wodurch Humussaure u. das 
Sulfat des Erdalkalimetalles gefallt wird. Diese Stoffe, die ea. 0,1—1,0% der akt. 
M. ausmachen, umhiillen die Bleipartikelchen der M., wodurch eine Yerkleinerung 
der akt. Oberflache durch Bldg. groBerer Bleitcilchen yermieden wird. (A. PP-
2 030 716 u. 2 030 717 yom 9/3. 1933, ausg. 11/2. 1936.) B o e d e r .

Eugene-Georges Gauville, Frankreich, Desulfierung elektrischer Batterien. Eine 
Mischung von 160 g Na3P04, 24 g pulyerisiertem PbO u. 1 g Malachitgriin wird in \V. 
yon 20—35° gel., hiermit die Batterio gefullt u. x/» Stde. mit Strom von nicht mehr 
ais 15 Amp. beschickt. Alsdann wird die Batterie gewaschen u. wieder mit dem n. 
Elektrolyten gefiillt. (F. P. 793 677 yom 5/6. 1935, ausg. 29/1. 1936.) B o e d e r .
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N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken,Eindhoven, Holland, Elektrolytische Zelle. 
Sie besitzt eine aus oberflaehlich oxydiertem Al bestehende Elektrodo u. oinen Elek- 
trolyten, der durch Lsg. yon Borax u. Borsiiuro in W. hergestollt wird. Der mittels 
eines Kautschukstopfens verschlossene Deckel ist innen mit Mineralwaehs bedeokt, 
um ihn gegen den Elektrolyten abzudicliten. (Belg. P. 394752 yom 2/3. 1933, Auszug 
yeróff. 12/9. 1933. Holi. Prior. 5/3. 1932.) H. W e s t p h a l .

Egyesiilt Izzolampa es Villamossagi R. T., Ujpest, Ungam, GasgefiilUe Gluh- 
lampę, insbesondero solehe mit einer Doppel- oder Mehrfachwendel. Der Zufuhrungs- 
draht im FuB der Lampe besteht wenigstens zum Teil aus einem Materiał, das bei 
starker Erhitzung durch Stromsteigerung durch chem. Rk. in ein solehes ubergelit, 
dessen Widerstand ein Mehrfaehes der Ursprungmaterials betragt. Es kommt z. B. 
ein leicht oxydierbares Metali, wie W  oder Mo, in einer oxydierenden Atmosphare 
(Luft) in Betracht. Das Metali kann mit einer Sehutzschicht yersehen sein. — Es wird 
die Gefahr eines Lichtbogens durch yerdampfendes Metali bei Stromiiberlastung yer
mindert. (E. P. 442172 T o m  10/10. 1934, ausg. 5/3. 1936. Ung. Prior. 10/10.
1933.) R o e d e r .

Vereinigte Gliihlampen und Electricitats Akt.-Ges., Ujpest, Ungam, Elek-
trische Kerzenlampe, gek. durch einen wendelfórmigen Gliihkórper, eine Gasfiillung 
aus Kr, gegebenenfalls mit geringen Beimengungen anderer Gase, einen Gasdruck 
von mehr ais 200 mm u. einen Kolben aus Opalglas. (Oe. P. 144 870 vom 23/10.
1934, ausg. 10/3. 1936.) R o e d e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Entladungsrohre. Um Verluststróme,
die entlang der inncren Glaswand infolge von Feuchtigkeitsnd. auftreten kónnen, zu 
yermeiden, wird in den Weg dieser Strome ein Leiter gelegt, der aus Graphit oder kóllo- 
idalem Graphit besteht. (E. P. 442 743 yom 15/8. 1934, ausg. 12/3. 1936. D. Prior. 
15/8.1933.) R o e d e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Entladungsróhrc mit Alkali- 
metalldampff-iillung. Die Wand in der Nahe der Entladungsbahn besteht aus Phosphat- 
glas, das auf einer Lage von anderem Glas, z. B. Borosilicatglas, angobraeht ist. Das 
Phosphatglas besteht aus 65 (Gewiehtsteilen) N a ^ O ^  u. 35 CaC03 oder 35 HPO.,, 
35 N.aĄO,, u. 30 CaCO.,. Weitere Beispiele: I. 54% P20 5, 23% NajO, 23% CaO;
II. 67% P A ,  13% Na.2Ó, 20% CaO; III. 70% P20 5, 12% K20, 4%  MgO, 10% AL,03, 
3% B20 3, 1% Aa20 5. Das Phosphatglas wird fein gemahlen, in einer Lsg. von Nitro- 
cellulose in Amylacetat suspendiert u. auf die Róhrenwand aufgebracht. Durch Er
hitzung wird das Bindemittel zum Verdampfen gebracht u. das Phosphatglas, das einen 
F. yon ca. 450° hat, geschinolzen. (Holi. P. 37 602 vom 17/12. 1932, ausg. 16/3.
1936. A. Prior. 18/12. 1931.) R o e d e r .

Co. des Lampes, Frankreich, Leuchtrohre, insbesondero solehe mit Na- oder K- 
Dampffiillung. Um solehe Teile, die yon h. Metalldampfen angegriffen werden, wie 
z. B. die Einsehmelzstellen fur die Zufiihrungen, zu schutzen, werden diese Teile so 
ausgebildet, daB sie im Betrieb yerhaltnismaBig kiihl bleiben. Die Metalldampfe kon
densieren dann an diesen Stellen u. bilden eine Sehutzschicht gegen die nichtkonden- 
sierten h. Dampfe. (F. P. 793 748 yom 12/8. 1935, ausg. 30/1. 1936. A. Prior. 18/8. 
1934.) R o e d e r .

General Electric Co., New York, ubert. von: Kurt Wiegand, Berlin, Leucht- 
rohre mit Metalldampffullung. Das zu yerdampfende Metali, z. B. Na, Cs, Rb oder 
Zn, wird in eine lange, diinne Róhre eingebracht u. die Enden der Róhre mit einem 
leicht sehm. Stoff, z. B. Paraffin, Wachs oder B20 3, yersehlossen. Diese Róhre wird 
dann in die Leuchtrohre eingelegt, diese mit Edelgas in iiblicher Weise gefullt u. ab- 
geschmolzen. Bei Einsetzen der Entladung sehmelzen die Stopfen der inneren Rohre
u. das eingeschlossene Metali yerdampft in die Leuchtrohre. Es wird auf diese Weise
jede Yerunreinigung de3 Metalles yermieden. (A. P. 2030 807 yom 7/6. 1935, ausg.
H/2. 1936. D. Prior. 15/6. 1934.) R o e d e r .

General Electric Co., New York, ubert. yon: John W . Ryde, London, und 
Henry G. Jenkins, Hatch End, England, Leuchtrohre. Die Róhre hat Graphitelektroden
u. ist mit Ne oder Ne u. He yon 2—3 mm gefullt. Aus zwei durch Graphitstópsel ge- 
trennten Kammera wird der Róhre ein kontinuierlicher Strom einer organ. Verunreini- 
Ŝ mg, z. B. A’aphlhalindampf, zugefiihrt, wodureh die leuehtende Entladung der Róhre 
streifenfórmig wird. Geeignet fur Reklamezweeke. VgL E. P. 349 261; C. 1935. H. 
1414. (A. P, 2030 404 vom 17/11.1931, ausg. 11/2.1936. E. Prior. 3/12.
1930.) R o e d e r .
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Alfred Stuart Cachemaille, London, ubert. von: Technische Universag A. G. ,
Glarus, Schweiz, bzw. Denes Gabor, Budapost, Elektrische Lampe zur Erzeugung 
sichtbaren oder UV-Lichtes durch Elektronenbombardeincnt von ionisiertem Gas. 
Die Lampe enthalt eine oder mehrero Quellen langsamer Elektronen, z. B. Gluh- 
kathoden u. hat Mittel, diese Elektronen auf die der Betriebsspannung entspreehende 
Geschwindigkeit zu beschleunigen u. sio in den mit einer Mischung von Gasen u. 
Dampfen, z. B. Ne mit Hg oder Ne mit Na u. Cd, gefiillten leuchtenden Baum zu 
schleudem. Der Wirkungsgrad der Lampe ist hoch u. erreicht je nach der gewahlten 
Spannung u. dem Gasdruck 8— 10 Lumen je Watt. (E. P. 442 307 vom 10/10. 1934, 
ausg. 5/3.1936. Can. P. 351447 vom 1/10.1934, ausg. 9/7.1935.) R o e d e r .

Westinghouse Lamp Co., Pa., iibert. von: John W . Marden, East Orange, 
N. J., V. St. A., W -Lam pe fiir 115 Volt. Sie besteht aus einem gróBeren Raum mit 
langen, wendelfórmigen Elektroden u. einem kleineren Raum mit Gluhdrahten u. 
diese iiberbruckenden Lielitbogenelektroden. Im kleinen Raum ist etwas Hg vor- 
handen; der grófiere ist mit Ar, Ne oder He von 10 cm Druck gefiillt. Im Betrieb 
bildet sich im kleineren Raum infolge Ionisation durch die Gliihdrahte ein Liehtbogen 
aus, wahrend im gróBeren, kuhleren Raum kein Liehtbogen zustande kommt. (A. P. 
2 0 3 2 9 4 5  vom 21/4. 1932, ausg. 3/3. 1936.) R o e d e r .

Radio-Akt.-Ges. D. S. Loewe, Berlin, Kathodenstrahlrohre. Zur Erzeugung eines 
nichthomogencn elektrostat. Feldes ist eine plattenfórmige Elektrodo vorgesehen, 
auf wrelche ein Halbleiter in Spiralform aufgebracht ist, dessen Enden an verachicdenem 
Potential liegen. Der Halbleiter besteht aus Graphit oder kolloidaler Kohle. (E. P. 
442427 vom 9/6. 1934, ausg. 5/3. 1936. D. Prior. 10/6. 1933.) R o e d e r .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, Braunsche Róhre, 
insbesondere zum Fertisehen, mit einem leitenden Uberzug auf der Innenwandung. 
Retortenkohle u. Wasserglas, zu gleichen Teilen gemischt, werden auf die Innenwand 
aufgebracht; zweckmaBig wird der Luminescenzschirm kierbei erhitzt. —  Stat. Ladungen 
auf der Glaswand werden hierdurch vermieden. (F. P. 793 216 vora 31/7. 1935, ausg. 
20/1.1936. D. Prior. 17/8. 1934.) R o e d e r .

Hygrade Sylvania Corp., Salem, Mass., ubert. von: Charles P. Marsden, Bloom- 
field, N. J., V. St. A., Kathodenstrahlrohre, z. B. BRAUNsche Róhre. Um eine mog- 
liehst gleichmiiBige Fluorescenzsehicht zu erzielen, wird auf das Glas zuerst eine 
Zwischenscliicht aufgebracht, auf welcher die Fluorescenzschicht gut haftet. Ais 
Zwischcnschiclit wird z. B. eine Lsg. von Nitrocellulose in Athylcarbonat oder Amyl- 
acetat, die durch Zusatz von Dibutylphthalat u. Diiithylosalat piast, gemacht ist, be
nutzt. Wenn die Schicht trocken ist, wird der mit Zn-Pulver vermischte Fluoresccnz- 
stoff in die Róhre eingebracht u. diese gleichmaBig u. schnell bew-egt. Hierbei setzt 
sich der Stoff in gleichmaBiger Dicke auf der Zwischenschicht ab. Nach Pat. 2 032 761 
kann die Dicke der Fluorescenzschicht vom fast durchsichtigen bis zum fast undurch- 
siehtigen Zustand dadureh geandert werden, dafi die Menge der Zwischenschicht eder 
das MaB der Troeknung geandert wird oder auch durch das MaB der Bewegung 
der Fluorescenzschicht beim Aufbringen. (A. PP. 2 032 760 vom 2/6. 1933 u. 2 032 761 
yom 21/11. 1933, beide ausg. 3/3. 1936.) R oed e r .

Marconis Wireless Telegraph Co Ltd., London (Erfinder: H um boldt .Walter 
Leverenz, N. J., V. St. A.), Fluorescenzschirm fiir Katkodenslrahlrohren, insbesondere 
fiir Fernsehzwecke, Zn u. Mn wrerden ais Nitrate oder Chloride in wss. Lsg. dar
gestellt u. ein wTenig fein verteiltes Si02, z- B. ais kolloidale Lsg., zugegeben u. ver- 
mischt. Die Metalle werden dann chem. niedergeschlagen, z. B. ais Carbonate, Oxalate, 
Sulfide, Hydroxyde oder Phosphate. Es bildet sich z. B. ein Si02-Kern mit einer 
Umhullung aus ZnC03 u. MnC03. Die Mischung wird gewasehen u. getrocknet. Nach 
Erhitzung auf 900— 1400° wahrend 5— 150 Min. bildet sich unter Entweichen yon 
C02 ein Stoff, dem die Formel Zn,Si04 • Mn zukommt. Ist anfangs Ge02 statt Si02 
benutzt worden, so ist Zn2GeO., ■ Mn das Endprod. Der Ausgangslsg. kann zur Er- 
hóhung der Sekundaremission etwas Ba, Sr, Cs, Ce, Th oder Rb zugesetzt werden. 
(Aust. P. 20 638/1934 vom 19/12. 1934, ausg. 23/1. 1936. A. Prior. 23/1.
1934.) R o e d e r .

Frank Forster Renwick, Essex, und Francis John Shepherd, London, Her- 
stellung von Fluorescenzschirmen. Ais Unterlage fur die Leuchtmasse v e r w e n d e t  man 
reflektierende Pigmentschiehten aus Oxyden oder Carbonaten von Metallen, dereń 
At-.-Gew. nicht hdher ais dasjenige des Zn ist; z. B. ZnO, MgO, MgCOa, CaCO3 u.
Diese Pigmente kónnen auch der Leuchtmasse zugemiseht werden. Die Lichtausbeute
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des Scliirmes, der hauptsachlieh fiir Rontgenstrahlen dienen soli, wird hierdurcli er- 
heblicli vergroBert. (E. P. 441 898 vom 31/10. 1934, ausg. 27/2. 1936.) Fucns,

IV. Wasser. Abwasser.
Carl Becher jun., Hartes Wasser in der chemisch-technischen Fabrikation. Es 

werden die bekannten Verff. der Wasserenthartung mit Kalk-Soda, Pcrmutit u. Tri- 
natriumphosphat erlautcrt. (Seifensieder-Ztg. 63. 127—29. 147—48. 12/2. 1936. 
Erfurt.) Ma n z .

Georges Feys, Die Entcarbonisierung des Wassers mit Kalk. Es wird die ehem. 
Grundlago u. die Wrkg. der ICalkung auf dio Eignung des Brauwassers, die Herst. von 
gut gesatt. Kalkwasser u, die prakt. Durchfiihrung u. t)benvachung der Entcarboni
sierung im Beckenbetriebe bcsprochen. (Buli. Ass. anciens ]Studiants iScole super. 
Brasserie Univ. Louvain 36. 31— 48. Febr, 1936.) Ma n z .

H. H. Morrison, Wasserreinigung fur die Tezlilindustrie. tlberblick uber die be
kannten Methoden der Kliirung, Enthiirtung, Enteisenung des Betriebswassers der 
Textilindustrie unter Hinweis auf apparatiye Neuerungen. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 
Nr. 2. Proceed. 43—47. 27/1. 1936. The Permutit Co.) M a n z .

John R. Baylis, Studium von Filtermaterialien fiir Schnellsandfilter. VII. Teil. 
Normen fiir Filtermaterialien. (VI. vgl. C. 1936. I. 2163.) Formulierung von Normen 
fiir Crob- u. Feinkies fur Sclinellfilter hinsichtlich Beschaffenheit, KorngroBe u. Sehicht- 
hohe auf Grund der friiher roferierten Unterss. (Water Works Sewerage 83. 20—23. 
Jan. 1936. Chicago, 111.) Manz.

S. I. Zack, Magnetitfilter fiir Abwasserreinigung. Zusammenstellung von Betriebs- 
daten; Magnetitfilter sind fiir Filterung von gekliirtem, chem. oder biol. yorbehandeltem 
Abwasser mit Filterbelastungen von n. 4,9—-7,3, maximal bis 14,6 m/Stde. geeignet; 
sie ergeben gleiehmaBigeren Ablauf bei ideineren Beckenabmessungen. Durch Nacli- 
behandlung des Ablaufes von Tropfkórpern u. Belebtschlammanlagen laBt sich ein 
Schwebestoffgeh. u. eine O-Zehrung von 5 mg/Liter erziclen. (Sewage Works J. 8. 
94—109. Jan. 1936. New York.) Ma n z .

L. F. Warrick und E. J. Beatty, Die Reinigung gewerblicher Abwasser in Ver- 
bindung mit hauslichem, Abwasser. Gerbereiabwasser wird entschlammt, der Schlamm 
in Mengen bis zu 40% Schlamm aus hauslichem Abwasser beigemischt u. ausgefault. 
Bei yorgeklartem Abwasser aus Konservenfabriken ist Beluftung vor der Nach- 
behandlung auf Tropfkorpern Yorteilliaft. (Sewage Works J. 8. 122—32. Jan.
1936.) M a n z .

Thomas Mc Lachlan, Die Reinigung der Abwasser der Nahrungsindustrie. Belebt
schlammanlagen sind auch fiir zuckerhaltige Abwasser brauchbar u. werden durch 
zeitweilig starker salzhaltiges W. nicht gcstórt; Hinweis auf die Rucknahme von Ab- 
wassern der Zuckerriibenindustrie, Kiihlwasser usw. in den Betrieb zur Vermindcrung 
des Frischwasserbedarfs. (Food Manuf. 10. 15— 16. 1934.) M a n z .

H. Bach, Die Abwa^serbeseitigung in der Frdolindustrie. Salzwasser u. Rohólsolen 
Ton Bohrfeldcrn sind mit den Nd.-Wassern zu sammeln u. in Kanalen unter Ein- 
schaltung von Staubecken u. event. von Filtern zum Abfangen von 01 in geeignete 
Vorflutcr zu leitcn. Waschfll. von Raffinerien sind fiir sich zu sammeln, zu neutrali- 
sieren u. nachzureinigen; Nd.-W. u. Kokslóschwasser aus Crackanlagen bedarf zu- 
meist keiner bcsonderen Reinigung. (Bohrtechniker-Ztg. 54. 59—61. 15/3. 1936. 
Essen.) ______________________  M a n z .

Henry J. Savage, Ridgewood, N. J., V. St. A., Zuteilverfahren von Chemikalien 
zu stromenden Fliissigkeiten. (Insbesondere bei der Wasserbehandlung mit 1. Alkalien, 
U asserglas, Na2S03 u. dgl. anwendbar.) Man zweigt einen Teil der Fl. ab, fiihrt ihn 
in glciehbleibender Tiefe unterhalb des Fl.-Spiegels einer konz. ChemikaHenlsg. zu u. 
kjtet die entstehende Terd.. uber die konz. Lsg. aufsteigende Lsg. der Fl. wieder zu. 
Die Eintauchtiefe des Fl.-Zutritts in die konz. Lsg. wird mittels einer selbsttatig 
wirkenden Vorr, konstant gehalten. (A. P. 2 023 552 vom 25/8. 1934, ausg. 10/12. 
1935-) M a a s .

Deutsche Gold nnd Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(lyrfinder; Paul Mautner, Perećin, Tschechoslowak. Repubhk), Beseitigung vcm iiber- 
schussigem Chlor. Man verwendet zum Entehloren von wss. Fil. akt. Kohle, die derart 
hergestellt wordcn ist, daB das gegebenenfalls verformte Ausgangsmaterial nur so lange
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mit W.-Dampf aktiviert wurde, bis der durch Vor- u. Nebenverss. crmittelte Maximal- 
wert der Reaktionsfahigkeit gcgeniiber in W. yorhandenem Cl2 gerade erreicht worden 
ist. (D. R. P. 627 424 KI. 85 b vom 27/1. 1931, ausg. 14/3. 1936.) Ma a s .

Aktiebolaget Filtrom, Stockhobn, Śchweden, Basenausiauschend.es Filtermaterial. 
Der Verf. des Sehwed. P. 82 548 wird dahin abgeandert, daB der gebrannte u. mit 
Alkalisilicat bekandelte feuchte Zeolithton mit dom neutralen Salz, z. B. CaCl2, in 
fester Form behandelt wird. (Schwed. P. 85182 vom 23/6. 1933, ausg. 9/1. 1936. 
Zus. zu Schwed. P. 82 548; C. 1935. I. 4461.) D r e w s .

United Water Softeners Ltd., London, Behandlung von Griinsand. Man ver- 
andert z. B. bei erhóhter Temp. durch zeitHch bemessene Behandlung mit Saure, 
z. B. ca. 30%ig- H2S04, lediglich die Oberflachenschicht von Glaukonitkómem tief- 
greifend, wascht z. B. mit einer Mg- oder Ca-Salzlsg. bzw. hartem W., trocknet ge- 
gebenenfalls u. trankt mit einer z. B. durch gleiclizeitige oder nachtragliche Erwarmung 
zur Einlagerung von Natrium-Aluminiumsilicat fiilirenden Lsg., z, B. einem Gemisch 
von NaOH u. NaA102. Darauf wascht man alkalifrei u. trocknet. Anschlieflend kann 
auch noch die mechan. Widerstandsfahigkeit der Korner z. B. durch Waschung mit 
Wasserglaslsg. gesteigert werden. (E. P. 443 010 vom 5/11. 1935, ausg. 19/3. 1936.
A. Prior. 5/11. 1935.) Ma a s .

V. Anorganische Industrie.
N. P. Fedotjew, Gewinnung von Kryolith aus flupsauren Abgdngen der Super- 

phosphalfabrikalion. Die Apatitvorkk. von Kola enthalten 15 Millionen Tonnen F, 
dagegen betragen die CaF2-Vorrate der U. d. S. S. R. nur 1,3 Millionen Tonnen. Vf. 
schlagt vor, die beim H2S04-AufschluB entstehenden Gase zur Kryolithgewinnung 
heranzuzielien. Durch Behandlung mit Sodalsg. wird daraus eine Si02-freie NaF- 
Lsg. erzielt, die bis 85% des in den Gasen enthaltenen F enthalt, neben einem Si(OH)4- 
Nd. Letzterer enthalt 17—30% F. Die Kryolithherst. soli nach der Rk.:

12 NaF +  A12(S04)3 =  2 Na3AlF6 +  3 Na2S04 
erfolgen. Wie Verss. ergaben, entsteht beim Vermischen der Lsgg. weder in der Kalte, 
noch in der Hitze ein Nd., wegen der sauren Rk. infolge der hydrolyt. Spaltung der 
Al2(S04)2-Lsg. Boi Neutralisation mit Na2C03 entstehen Prodd. mit nur 15— 32% F 
(statt 54,2%), infolge Beimischung von Al(OH)3. ZweckmaBig erwies sich die Zuriick- 
drangung der Hydrolyse durch Na2S04, wozu schon 10% der Menge des AI2(S04)3 
geniigen. Der so gewonnene Nd. enthalt 51% F u. wird mit der Zentrifuge abgetrennt. 
Bei 5% Al2(S04)3-t)berschuB betragt die Ausbeute (bezogen auf F) 90%. Eine nach 
diesem Verf. arbeitende Versuchsanlage wird beschrieben. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitseheskoi Promysclilenńosti] 12. 265— 68. 1935.) B a y e r .

Bolidens Gruvaktiebolag, Stockholm, Schweden, Gewinnung ion Scliwefel durch 
Red. von S02 mittels C, wobei ais Katalysator ein Gemisch von Ti02 bzw. einer anderen 
Ti-Verb. mit Zemont, z. B. Aluminatzement, venvendet wird. (Schwed. P. 84 978 
vom 26/3. 1934, ausg. 3/12. 1935.) D r e w s .

American Gyanamid & Chemical Corp., Del., iibert. von: Cyril B. Clark, 
Scarsdale, N. Y., V. St. A., Kontakischwefdsdure. Aus S-haltigem Materiał wie Pyrit 
gewonnene S02-Gase, die Halogene, wie F, As-Verbb. enthalten, werden unter Zusatz 
von Si02 bei Tempp. von 600° F behandelt, wonach die von den Verunreinigungen 
befreiten Gase der iiblichen Oxydation in Ggw. von Y-Katalysatoren unterzogen werden. 
(A. P. 2 028 739 vom 21/9. 1933, ausg. 28/1. 1936.) N it z e .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, O., ubert. von: John H. Perry und Earl 
S. Ridler, Shaker Heights, O., V. St. A., Kontaktschicefelsaure. Ais Katalysator wird 
Pt auf einer Unterlage eines Gemisches von 75% MgS04, 10— 15% A12(S04)3 u. 10 bis 
15% Fe2(S04)3 benutzt. Andero Verhaltnisse mit MgS04 ais iiberragender Bestandteil 
konnen angewendet werden. (A. P. 2031787 vom 30/11. 1934, ausg. 25/2.
1936.) N it z e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Marshall
F. Acken, Woodbury, N. J., V. St. A., Konzentrieren von Schwefelsiiure. Man fubrt 
H3P04 bei etwa 520“ in einen wesentlich aus H4P20 , bestehenden Stoff uber, mischfc 
mit diesem die zu entwassemde konz. H2S04 u. dest., bis eine Temp. von 520° erreicht 
ist. Die Fraktionen der H2S04 werden getrennt aufgefangen. Es kann auch das Veri- 
bei 15 mm Druck u. einer Hóchsttemp. von 380° durchgefuhrt werden. Der Ruckstand
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ist wieder H4P20 „  der wieder yerwendet wird. Aus 93— 96% H2S04 wird auf diese 
Weise eine 104,5%ig. H ,S04 gewonnen. Nach dem Abfangen des Oleums geht ca. 
93% H2S04 ais Endfraktion iiber. (A. P. 2 032 457 vom 9/12. 1932, ausg. 3/3. 
1936.)  ̂ N i t z e .

N. K. Kordę, U. S. S. R., Gewinnung ton Brom. aus naturlichen Weissem. Die 
konz. Wasser werden zwecks Ausscheidung der Mg-Salze in einem GefaB unter Riihren 
auf etwa 129° erhitzt u. darauf mit Hilfe eines Siebes in einer Kammer fein yerteilt, 
in die gleichzeitig Luft eingeblasen wird. Hierbei scheiden sich die Mg-Salze in Form 
feiner Krystalle ab, die auf einem Trommelfilter abgetrennt werden. Aus der an Mg- 
Salze armen Lauge wird das Br in iiblicher Weise durch Einleiten von Cl2 gewonnen. 
(Russ. P. 45 275 yom 20/3. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R ic h t e r .

G. F. Silina und G. N. Milowanow, U. S. S. R ., Gefdfle zum Destillieren und 
Aufbewahren von Flupsdure und Fluoriden, bestehend aus metali. Mg oder Mg- 
Legierungen, insbesondere Elektron. (Russ. P. 42 679 vom 30/3. 1935, ausg. 
31/12.1935.) R i c h t e r .

Solvay Process Co., New York, ubert. von: Paul A. Keene und Arlie P. Julien, 
Syracuse, N . Y., V. St. A., Reinigung von Calciumchloridlaugen, die z. B. bei der 
Ammoniak-Sodalierst. anfallen. Bei der Reinigung der Laugen mittels Ca(OH)2 u. C02 
wird vor Vollendung der Carbonisierung ein Oxydationsmittel, wie Cl2, der Laugo 
zugesetzt, um vorhandenes Thiosulfat zu zerstoren. Zeichnung hierzu. (A. P. 2 032 702 
vom 31/5. 1934, ausg. 3/3. 1936.) N i t z e .

Solvay Process Co., New York, N. Y., iibert. von: Carl Sundstrom und John 
W. HayeS, Syracuse, N . Y., V. St. A., Verarbeilung von Ablaugen der Ammoniak-Soda- 
fabrikation. Die CaCl2-Lauge wird yor dem Eindampfen zwecks Zerstórung der aus 
Verunreinigungen des Kalks entstehenden Thiosulfatanteile mit einem Oxydations- 
mittel, wie Cl2, behandelt. Es kónnen auch KC103, Br2, NaOCl, CaOCl2 oder H20 2 
angewendet werden. Zeichnung hierzu. (A. P. 2032727 vom 31/5. 1934, ausg. 3/3. 
1936.) N i t z e .

R. S. Kinkulskaja und N. P. Fedotjew, U. S. S. R ., Gewinnung von Alkali- 
metallen. Alkalihalogenide werden in Athylendiamin gel. u. gegebenenfalls unter An
wendung einer Amalgamanode der Elektrolyse unterworfen. (Russ. P. 45407 yom 
29/9. 1934, ausg. 31/12. 1935.) R ic h t e r .

Brown Co., iibert. von: Hugh K. Moore, Berlin, Reinigung von Nalronlauge, 
insbesondere solcher, die durch Rk. von Na2S mit CuO hergestellt ist, u. beim Ein
dampfen u. Schmelzen sich schwarzt. Die Reinigung besteht darin, daC die Lsg. des 
NaOH einer kathod. Elektrolyse unterworfen wird, wobei nur geringe Mengen ais 
Anolyt dienen. Hierbei scheiden sich die Verunreinigungen beim nachtriiglichen Auf- 
kochen der Lsgg. ais filtrierbare Kolloide ab. (A. P. 2 031 844 vom 26/10. 1933, ausg. 
25/2. 1936.) _ N i t z e .

E. N. Uljaschtschenko, U. S. S. R ., Darstellung von Natriumsulfid. NaCl wird 
in Mischung mit Kohle in mechan. Ofen mit H2S04 behandelt. Das gebildete HC1- 
Gas wird abgesaugt u. in ublicher Weise kondensiert. (Russ. P. 45 276 yom 7/6..
1933, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

M. N. Merlis, U. S. S. R., Darstellung von wasserfreiem Natriumsulfit. In eine 
gesatt. Na-Phosphatlsg. wird unter Zusatz trockener Soda SO, eingeleitet u. das aus- 
geschiedene H20-freie Na-Sulfit abgetrennt u. zentrifugiert. Die Mutterlauge kann 
emeut yerwendet werden. (Russ. P. 45 277 yom 22/4. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R i.

S. I. Kassabow, U. S. S. R ., Gewinnung ton Na tri u mh ypos ulfit, Natriumpyro- 
sulfit oder wasserfreiem Natriumsulfit. Der in ublicher Weise erhaltene Krystallbrei 
von Na-Hyposulfit, Na-Pyrosulfit oder Na-Sulfit wrird auf Filtemutschen filtriert u. 
darauf auf der Nutsche mit h. inerten Gasen getrocknet. (Russ. P. 45 278 yom 
19/12.1933, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

Giyaudan-Delawanna, Inc., New York, iibert. yon: Ludwig Valik, Long Island 
N . Y., V. St. A., Herstdlung ton wasserfreiem Aluminiumchlorid. Aus metali. 

Ą1 u. einer organ. Br-Verb., z. B. CH3Br, wird eine Komplexverb. hergestellt, worauf 
durch Zers., wie durch Erwarmen im Vakuum, akt. Al gewonnen wird, das nunmehr 
mit entsprechenden Mengen Cl2 behandelt wird. (A. P. 2033 055 yom 24/8. 1934, 
ausg- 3/3. 1936.) N i t z e .

British Aluminium Co. Ltd., London, und Sydney Frank Derbyshire, 
■kurntisland, Schottland, Herstellung ton basischem Aluminiumsulfat. Neutrales A12(S04)3 
Wlrd mit CaO im Yerhaltnis yon ca. 3 :7  Mol yersetzt, die entstehende Mischung mit.
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wss. S02 ausgclaugt u. das bas. A12(S04)3 aus der Lsg. durcli Verkochen des S02 aus-
gefiillt. Um das Verhaltnia zwischen A120 3 u. S03 im bas. A12(S04)3 zu regeln, kann
vor dem Verkochen zur Lsg. ein 1. Sulfat bildendes Alkali zugesetzt oder nach dom 
Verkockon des S02 der Nd. mit einem derartigen Alkali behandelt worden. (E. P. 
442144 vom 1/8. 1934, ausg. 5/3. 193G.) N it z e .

J. P. Hochstein, U. S. S. R., Gewinnung von Gerjluorid. Ausbldg. dos Verf. 
nach Russ. P. 42 994, darin bestehend, daB zur Absclioidung der soltonen Erden an 
Stello yon Oxalsauro Mg-Bisulfit verwendet wird. (Russ. P. 45 284 vom 22/12. 1934, 
ausg. 31/12. 1935. Zus. zu Russ. Pat. 42 994; C. 1936. I. 1285.) R i c h t e r .

R. L. Weller, U. S . S .R . ,  Gewinnung von Wolframoxyd oder Wolframsiiure aus 
angereicherten Erzen. Die angereicherten Erze werden gepulvert u. dann unter Zusatz 
von Al nach GoLDSCHM iDT oder elektrotherm. gesohmolzen. Dio Schmelze wird nach 
dem Erkalton zorkloinert u. bei 800° oxydierend gebrannt. Das Prod. wird hierauf 
in ublicher Woiso mit HC1, HN03 oder NaOH behandelt u. weiter verarboitet. (Russ. P. 
45 285 vom 7/2. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

[russ.] Wassili Iwanowitsch Ssokolow, Dio Gewinnung von kaustischer Soda nach dem
Lowig- u. dom Kalkycrfahrcn. Moskau: Onti 1936. (418S.) 4 Rbl.

VI. Silicatchemie. Baustoffe,
Donald E. Sharp und Aaron K. Lyle, Feldspał ais ćhcmisches Rohmaterial. Die 

Yff. berichten uber die nordamerikan. Feldspatvorkommen, die Gewinnung u. Ver- 
arbeitung dersolben u. Uber dio Verwendung in der Glas-, Email- u. keram. Industrie. 
Statist. Mitteilungen uber dio Prod., getrennt nach Yerwendungszwecken, u. Preise. 
Bericht uber die amerikan. Feldspatnormen, die eine Einteilung in 3 Gruppen wie 
folgt yorsehen: I. Keram. Zwecke: Si02- u. Alkaligeh. werden begrenzt; II. Glasur- 
zwecke: Vorschriften uber den Na20-Geh.; HI. Glasherst.: Fiir Si02, A120 3 u. Fe20 3 
sind Grenzworte yorgesehen. (Chem. Industries 38. 248—52. Marz 1936.) P.LATZMANN.

H. Laithwaite, Mineralien zum Fiirben von Emails und Glasern. Besohreibung 
der in der Email- u. Glasindustrio zum Fiirben benutzten Substanzen. (Sands, Clays 
Minerals 2. Nr. 4. 109— 14. April 1936.) G o t t f r ie d .

J. E. Hansen und J. T. Irwin, Die Benutzung einer Nickelbeize in der Email- 
Industrie. Die Yerwendung yon Nickelsalzlsgg. ais Beizfl. in der Emailtechnik ver- 
bessert die Haftfestigkeit u. yermindort die Gefahr der Bldg. von Fiscligraten u. Kupfer- 
kópfen. Ais Ni-Salze kommen in Frago: NiS04-7H 20  u. NiS0.l -(NH,)2S0.1-6 H«0. 
Der pn-Wert der Lsg. soli zwischen 5,6— 6,2 liegen. Ais Pufferlsgg. werden yerwendet 
Borsaure mit oder ohne Ammoniumcarbonat oder NH4OH. Es wrerden genaue An- 
weisungon fiir dio Yerwendung gegeben. (J. Amer. ceram. Soc. 18. 225— 29. 1935. 
Cloveland, Ohio, The Ferro Enamel Corporation.) G o t t f r ie d .

O. A. Radyltschuk, Braune Glasur fiir Hochspannungsisólatoren. Der Geh. an 
farbenden Oxyden (Fe20 3, Cr20 3 u. Mn20 3) wird yariiert u. die Eigg. der Glasuren 
bestimmt. Folgendes Mischungsverhaltnis wird empfohlen: 0,012 Na20, 0,247 K20,
0,001 MgO, 0,680 CaO, 0,800 A120 3, 0,080 Fe20 3, 0,044 Cr20 3, 0,150 Mn20 3, 7,03 Si02. 
JDas Cr20 3 wird zweokmaBig durch Gliihen yon K2Cr20 ; mit S u. Auswaschen hergestellt. 
Die Glasur soli so weit zerkleinert werden, daB nicht iiber 0,2% Ruckstand auf dem 
Sieb mit 10 000 Maschen/qcm bleiben. (Ceramies and Glass [russ.: Keramika i 
Steklo] 12. Nr. 1. 20— 22. 1936. Leningrad, Fabr. Lomonssow.) B a y e r .

John Walker, Feuerfesle Stoffe fiir Emailliermuffelofen. Besprechung der wesent- 
lichen Anforderungen wie: hohe Feuerfestigkeit, hohe Festigkeit im w. u./oder k. Zu- 
stande, Raumbestandiglceit boi hohen Tempp., Widerstandsfiihigkoit gegen Angriff 
durch Sehlacken, Widerstandsyermogen gegen plotzlichen Temp.-Wechsel, niedrige 
oder hohe Warmekapazitat, niedrigo oder hohe Warmeleitfahigkeit, niedrige oder hohe 
elektr. Leitfaliigkeit. Die einzelnen Ofenarten werden mit Hinsicht auf die yorstchenden 
Anforderungen behandelt. (Foundry Trade J. 54. 265— 68. 270. 2/4.1936.) P l a t z m .

Hans Masukowitz, Der heutige Stand der Elekirowarmeanwendung in der kera- 
mischen Industrie. A. Allgemeine Fragen: 1. Behandlungst-empp., 2. Atmosphare,
3. Brennweise, 4. Aufbauweise, 5. Brennhilfsmittel, 6. Brennzeit u. Brennompfindlichkeit, 
7. Warmewert u. Wirtschaftlichkeit; B. Geschirr- u. Elektroporzellau: 1. Hartbrennen, 
2. Vorbrennen, 3. Farbeneinbrennen; C. Sanitares Porzellan u. Steingutgeschirr;
D. Wandplatten: 1. Rauhbrand, 2. Glasurbrand, a) lang&istiger Tunnelofenbrana,
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b) kurzfristiges Brennen in Kleinofen; E. FuBboden- u. Mosaikplatten; F. Ziegelsteine;
G. Dachziegel; H. Kacheln; I. Schleifscheiben. Aus den behandelten Beispielen geht 
hervor, wie der Elektroofen, naturlich in yerschieden schneller u. erfolgreicher Weise, 
den sehr wechselnden u. zum Teil sehr schwierigen Warmebehandlungsyorgangen in 
der keram. Industrie angepaBt worden ist, u. daB diese Entw. zur Zeit sich in starkom 
FluB befindet. Es ergeben sieh zur Ausnutzung der Qualitatsvorteile neuartige Ofen- 
konstruktionen u. Wiirmebehandlungsvorgangc. (Elektrowarme 6. 30—37. 123—28. 
April 1936.) Pł a t z m a n n .

B. A. Nikolski, Die ncuestcn feuerfesten Stoffe fur Glasschmelzofen. Bericht uber 
Eigg. u. Anwendungsmdglichkeiten verschiedener amerikan. feuerfester Stoffo: Corhart, 
Findley, Befraetite. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 11. Nr. 10. 20 
bis 23. 1935.) R. K. Mu l l e r .

W . M. Hampton, Die Wirksamkeit von Warnie absorbierenden Gldsem. Nach einer 
Erklarung des Begriffes „Warme absorbierendes Glas“  u. seiner physikal. Eigg. wird 
ausfuhrlich die Verwendung der Glaser besprochen. (Sands, Clays Minerals 2. Nr. 4. 
64—71. April 1936. Smothwick, Birmingham, Chance Brothers & Co. Ltd., Glas- 
werke.) G o t t f r ie d .

Ohl, Gelatine in der Sicherheitsglasfabrikation. Ais Klebschicht zwischen organischer 
Folie (Celluloid) u. den Glasplatten werden vielfach dunne Gelatineschichten benutzt. 
Bei Zwischenschichten aus Polyacrylsaureestern u. Polyyinylestem kommt keine be- 
sondere Klebschicht zur Anwendung. (Kunstdiinger u. Leim 32. 373— 76. Dez.
1935.) Sc h e if e l e .

Burrows Moore, Eigensc-haften von geschmólzenem Quarz. Uberbliek: therm. u. 
physikal. Bestandigkeit, elektr. Eigg., Warmeleitungsyermógen, mechan. Festigkeit, 
Gasdurchlassigkeit, opt. Eigg., chem. Eigg. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 
Trans. 31—37. 21/2. 1936.) R . K. M u l l e r .

M. W . Flerow und A. J. Jermakow, Gipsformen und ihr Einflup auf die De- 
formation von Porzellanwaren. Es wird gezeigt, daB Deformation von Porzellanwaren 
in der Gipsfonn meist auf dereń ungleichmaBiges Wasseraufnahmevermogen zuriiek- 
zufiihren ist. Bei der Herst. der Formen muB also auf sorgfaltige Durehmischung 
u. gleichmaBige W.-Verteilung geachtet werden. (Ceramics and Glass [russ.: Kera
mika i Steklo] 11. Nr. 10. 27— 29. 1935.) R. K. Mu l l e r .

A. Tzimberow, Eine nach unaufschiebbarer Losung verlangende Aufgabe. Im An- 
schluB an eine Arbeit von F l e r o w  (C. 1936. I. 3736) betont Vf. die Notwendigkeit 
einer allgemeinen Erforschung der Struktur der Porzellanmasse. (Ceramics and Glass 
[russ.: Keramika i Steklo] 11. Nr. 8. 29. 1935.) R. K. M u l l e r .

I- J. Jurtschak, Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Ing. Flerow. (Vgl. vorst.
Ref.) Vf. ist der Ansieht, daB dio Packungsdichte der Teilchen in der M. die Neigung 
zur Deformation bestimmt u. daB dem von FLEROW angegebenen Faktor P  diese 
Dcutung unterlegt werden sollte. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 11. 
Nr. 8. 29—30. 1935.) R. K. M u l l e r .

F. A. Senkowitsch, Uber die Struktur der Porzellanmasse und ihren Einflup auf
die Deformation der Ware. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. ubt Kritik an der yon F l e r o w  auf- 
gestellten Theorie, dereń Gnmdlagen nach seiner Ansieht zu weitgehende Verein- 
fachungen enthalten, u. empfiehlt, nach einer den esperimentellen Tatsachcn ent- 
sprechenden Theorie zu suchen. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 11. 
Nr. 8- 30—32. 1935.) R. K. Mu l l e r .

M. W . Flerow, Erwiderung an die Gegner. (Vgl. vorst. Ref.) Die yon den Kri- 
tikern vorgebraehten Einwande werden im einzelnen untersucht. Es handelt sich nicht 
um eine Arbeitshypothese im eigenthehen Sinne, sondern um einen Vers., die Struktur 
der M. aufzuklaren u. mit Hilfe der gefundenen Koeff. Voraussagen iiber die wahrschein- 
liche Deformation zu machen. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 11. Nr. 8. 
32-34. 1935.) R. K. M u l l e r .

W. S. Nikolenko, Die trockene Pressung des Klinkers. Die besten Ergebnisse 
beim Trocknen von Ton werden sowohl hinsichtlich der Trocknungsgeschwindigkeit 
ais auch hinsichtlich der GleichmaBigkeit erhalten, wenn in diinner Sclneht unter Zutritt 
!®a Luft getrocknet wird. Die Vol.-Anderung hangt von der Feuchtigkeit der M. ab.

beste Festigkeit weist das Trocknungsprod. auf, wenn yon Rohstoffen mit 8,1 bis 
%  Feuchtigkeit ausgegangen wird, bei lufttrockenen Proben nimmt die Festigkeit 

mit steigendem Anfangsgeh. an Feuchtigkeit zu; die Festigkeit trocken gepreBter
x v m .  1. 289
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Proben ist um so hóhcr, je hoher der PreBdruek ist. (Baumater. [russ.: Stroitelnye 
Materiały] 1 9 3 5 .  Nr- 10. 14—18. Charków.) R. K. M u l l e r .

N. S. Manuilowa, Die Mikrostruktur des Dinas aus Quarzschiefer des Anshero- 
Ssuds)ienski-Vorkommens. Der untersuchte Quarzschiefer besteht in der Hauptsache 
aus mikrokrystallinem faserigem Chalcedon. Bemerkenswert ist die leielite Umwandlung 
in Cristobalit u. teilweise in Tridymitkrystalle durch Erhitzen schon unter Labora- 
toriumsbedingungen. Der aus dem Quarzschiefer hergestellte Dinasstein enthalt yollig 
in Cristobalit umgewandelte Gesteinsstiicke u. ein in einer glasigen M. liegendes Tri- 
dymitskelett. Dio leicht erfolgende Umwandlung in Cristobalit ist sowohl bei der Herst., 
ais auch bei der techn. Anwendung der Steine zu beachten. (Feuerfeste Mater. 
[russ.: Ogneupory] 3 .  788—97. 1935. Charków, Ukr. Inst. f. saure- u. feuerfeste 
Steine.) R. K. M u l l e r .

W . B. Kraft und T. A. Gurwitseh, Der Einfluf} der Temperatur und der Brenn- 
dauer auf die Mullitbildung. Die Mullitbidg. erfolgt beim Brenncn von Ton sehr rasch. 
Von 1100° an erhalt man bctrachtliehe Mengen Mullit. Von den untersuchten russ. 
Tonen zeigt die rascheste Umwandlung Tschassow-Jar-Ton. Verschiedene Tone weisen 
yerschiedene Mindesttempp. der Mullitbidg. auf. Bei geeigneter Temp. geniigt schon ein 
kurzes (z. B. 2-std.) Erhitzen. Die Menge des beim Brennen erhaltenen Mullits hangt 
direkt vom Al20 3-Geh. des Tons ab. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3 .  798—801.
1935. Charków, Ukr. Inst. f. saure- u. feuerfeste Steine.) R. K. M u l l e r .

S. J. Taberkow und N. A. Goluschko, Magnesittiegd fiir Hodifreąuenzófen. Ais
Tiegelmaterial fiir Hochfreąuenzófen yerwenden Vff. ein Gemisch von 67% MgO, 25% 
R 20 3, 6,2% Si02, 1,3% CaO, das mit 5%  W. angefeuchtet u. zur Hydratation der akt. 
Oxyde 3 Tage feucht gehalten, dann geformt wird; die Tiegel werden 1 Tag an der 
Luft u. 2 Tage durch Verbrennen von Koks getrocknet (unter langsamer Temp.- 
Steigerung) u. schlieBlich noch 10 Stdn. mit Elektrowarme (durch eine Stahlschmelze) 
erhitzt. Die yorteilhaften Eigg. der so hergestellten Tiegel werden erlautert. Die 
mineralog. Analyse der Tiegel ergibt Ggw. von Periklas, Chromit, Orthosilicaten, 
Ferriten u. Spineli. Die Tiegel sind besonders geeignet fiir Stahlschmelzen aller Art. 
(Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3 .  723—28. 1935.) R. K. M u l l e r .

K. Arndt und w. Hornke, Uber die Gewinnung von Elektrokorund. Chem. reines 
A120 3 sintert bei 1700°, ab 1500° setzt bereits merkliche Verdampfung ein. Die Red. 
voń A120 3 durch Kohle ist schwierig, da das Oxyd, wenn es Fe u. Si enthalt, eine Fe- 
Si-Al-Legierung bildet, die im ungiinstigsten Falle nur 20% Al enthalt. Auch aus 
Bauxit entsteht die gleiche Legierung. Bei 1500° setzt die Red. des AL,03 durch Kohle 
ein u. bei dieser Temp. tritt Al in die Legierung. Bei Anwesenheit von N2 bilden A1203 
u. Bauxit Aluminiumnitrid, wobei die verwendete Kohlenart von EinfluB auf dio 
Nitridbldg. ist. Es wird angenommen, daB sich aus A120 3 zunachst Aluminiumcarbid 
u. dann Aluminiumcyanamid bildet, welch letzteres in Nitrid u. Kohle zerfallt. Bei 
Anwesenheit von Kohle bildet Bauxit Aluminiumcarbid. Leicht graphitierbare Kohle 
zeigt die geringste Tendenz zur Carbidbldg. Ab 1950° zerfallt das Aluminiumcarbid. 
Vff. arbeiteten ein Verf. aus, wonach es móglich ist, A120 3 in Aluminiumsilicaten wirt- 
schaftlich anzureichem. Es erfolgt durch reduzierendes Schmelzen unter Zusatz yon 
Eisen, wobei gleichzeitig eine techn. verwertbare Ferrosiliciumlegierung erhalten wird. 
Die zuzusetzende Eisenmenge muB das 1,6-fache des vorhandenen Si ausmachcn. 
Beim reduzierenden Schmelzen yon Aluminiumsilicaten bildet sich eine 25%ige Legie
rung yon Fe3Si2. (Tonind.-Ztg. 6 0 .  212—14. 249— 50. 273—74. 310—11. 12/3.
1936.) “ P l a t z m a n n .

A. I. Kramarenko, Uber die Erhohung der Lebensdauer des Gewolbes des Siemens-
Martinofens. Fiir die Herst. der mit der Flamme in Beriihrung kommenden Teile des 
SlEMENS-MARTIN-Ofens wird die Verwendung von Al20 3-reichen Steinen mit einer 
Schutzbekleidung aus Korund oder 85—95%ig. Chromeisenstein yorgeschlagcn. 
Wahrend bei der Korundauskleidung Schlackenbestandigkeit u. Warmfestigkeit be- 
friedigend ist, ist letztere Eig. bei den Chromitauskleidungen etwas ungiinstiger. 
(Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 744— 49. 1935. Charków, Ukr. Inst. f. saure- 
u. feuerfeste Steine.) R. K. MULLER.

Albert Vasel, Massen fiir Gasretońen. Erfahrungen bei der Herst. von Retorten- 
massen von geeigneter Gasdichtigkeit u. Temp.-Wechsel-Bestandigkeit auf der B;is'a 
von feuerfesten Schamottesteinen u. von Steatit-Korundmassen. (Keram. Rasch. 
Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 4 3 .  383— 84. 396— 98. 1935.) ScH IUS.
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Haegermanil, Komaufbau und spezifiscke Oberflachę von Zemenlen. Zemente, 
die in Verbund- u. Rolirmiihlen gemahlen wurden, zeigen bei gleicher Mahlfeinlieit 
meist eine ganz gleichartige prozent. Verteilung auf die yersehiedenen KomgróBen- 
gruppen. Daher ist mit der Best. ei n e s KorngroBenbereiches, z. B . 0—25 fi, eine 
ausreicliende Bewertungsmóglichkeit der Mahlfeinlieit gegeben. Die spezif. Oberflaehe 
fiir 1 g Zement wird in Abhangigkeit vom Siebriickstand fiir Masehenweiten von 10, 
20, 30, 40, 60 u. 88 fi graph. dargestellt. Die Prozentgehk. der KorngroBen mit diesen 
kleinen Durehmessern im Zement werden am einfachsten nach A n d r e a s e n  bestimmt, 
nach dessen Methode in yersehiedenen Laboratorien Vergleichsmessungen gute t)berein- 
stimmung in der Kornverteilung ergaben. Es wird yorgeschlagen, eine Beziehimg 
zwischen der Anteilmenge, die durch eine KorngróBe im mittleren KorngroBenbereich 
begrenzt wird, u. der spezif. Oberflaehe mit den im B u r e a u  OF STANDARDS zum 
Eichen von EeinmeBgeraten yorratig gehaltenen Zementen aufzustellen. (Zement 2 5 . 
216— 18. 2/4. 1936.) E ls n e r  v . G r o n o w .

I. A. Alexandrow, Kalk-Puzzolanzement auf Bimssteinbasis. Vf. bespricht auf 
Grund experimenteller Unterss. die Eigg. der Kalk-Bimssteinzemente, die unter den 
gemischten Bindemitteln nahezu an erster Stelle stehen. Der yenvandte Bimsstein 
oder die Vulkanasche werden bei 400° gebrannt u. mit Kalk zusammen bis zu einer 
Feinheit gemahlen, die einem Rest von ca. 10% auf einem Sieb mit 4900 Masehen/qcm 
entspricht. Durch feineres Mahlen u. besseres Vermischen der Ausgangsstoffe wird 
die mechan. Festigkeit des Zementes erheblich erhoht. (Baumater. [russ.: Stroitelnye 
Materiały] 1 9 3 6 . Nr. 1. 49—54. Jan.) Ge r a s s im o f f .

Charles F. Bali, Beton durch Pumpe und Róhrenleitung. Pumpbeton wird in USA. 
seit 1932 in Anwendung gebracht. t)blich sind Pumpen mit 19 cm Zylinderdurch- 
messer mit einer Forderleistung von ca. 18—22 cbm je Stunde. Die genormte Lange 
der Forderrohre betragt je 3 m, ihr lichter Durchmesser ca. 15 cm. Der groBte Kom- 
durchmesser der Zuschlagstoffe betrug 6— 7 cm. Zus. u. Eigg. yon bei bedeutenden 
Bauyorhaben eingebauten 18 Pumpbetons werden mitgeteilt. (J. amer. Concrete Inst.
7. 333—49. Jan./Febr, 1936.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

A. F. Gili, Die Eirjenschaften von Salz-Tonmassen fiir die Oberflaehe von SlrafSen. 
Durch Austrocknung von Tonproben im Laboratorium bei 40° bis zu 10 Tagen wird 
gezeigt, daB NaCl u. CaCI2-6 H20-Zusatze Austrocknung u. Sehwindung stark herab- 
setzen, Zusatze yon FeCl3 ■ 6 H20  aber nur ganz wenig. NaCl-Gchh. in der Oberflaehe 
tongebundener StraBen konnen sogar, wenn die relatiye Luftfeuchtigkeit gering ist, 
eine bessere W.-Haltung bewirken ais CaCl2-Zusatze. Am gunstigsten erwiesen sich 
10—15% Salzzusatz zum Ton. Parallelyerss. mit Silicagel statt mit Ton beweisen, 
daB die Salzzusatze nicht chem. wirksam sind, sondern nur den W.-Haushalt in den 
der Witterung ausgesetzten MM. regeln. (Canad. J. Res. 1 4 . Sect. B . 41—46. Jan.
1936.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

M. A. Matwejew und N. N. Michaiłów, Glimmersplitter ais tcarmeisolieremdes 
Materiał. Vff. untersuchen die Eignung von Glimmerabfallen zur Herst. von Warme- 
'soliermitteln im Gemisch mit Portlandzement, Gips, MgO oder Wasserglas. Genugende 
jnechan. Festigkeit zeigt eine Isoliermasse, die aus 70% Glimmerfeingut u. 30% MgO

Gemisch mit MgS04-Lsg. von 22° Be besteht, u. bei einem Vol.-Gewicht von 830 
einen Warmeleitungskoeff. 0,288 aufweist; das Anwendungsgebiet liegt bei ca. 180 bis 
-00°. Hohere Tempp. yertragt eino Isoliermasse aus 100 Teilen Glimmerfeingut, 
220 Teilen Wasserglas (32° Bó) u. 20 Teilen Kieselgur mit einem Warmeleitungs
koeff. 0,293 u. einem Vol.-Gewicht 1050. Geringere mechan. Festigkeit, aber einen 
Warmeleitungskoeff. 0,112 u. ein Vol.-Gewicht 765 zeigt eine M. aus 100 Teilen Glimmer
feingut u. 70 Teilen Wasserglas (25° Be). Das beste Warmeisoliervermógen ist zu er- 
"arten bei Matratzen aus Asbestgewebe, die mit Glimmerfeingut gefiillt sind. (Bau
mater. [russ.: Stroitelnye Materiały] 1 9 3 5 . Nr. 10. 48— 52.) R. K. M u l l e r .

I. J. Rikkert, Anwendung der Elektrolyse bei der Analyse von Silicaten und Erzen.
* f- untersucht die Móglichkeit der Anwendung von Elektrolyse in der Silicatanalyse u. 
gibt folgendes Verf. an: 1— 2g der Silicatprobe werden mit Na2C03 geschmolzen; die 
fcchrnelze gel., Si02 durch doppeltes Eindampfen mit H2S04 abgeschieden, filtriert, 
gewaschen, gegliiht, gewogen u. mit HF abgeraucht; der Ruckstand wird mit KHS04 
aufgeschlossen u. zum Filtrat zugegeben. Zum Filtrat wird 3— 5 g (NH4)2C20 4 u. 1 ccm 

gesatt. C2Hs0 4 zugegeben u. Fe auf der Kathode abgeschieden. Um das Ausfallen 
Ton A1(0H)3 zu yerhindem, muB nach jeden 3—4 Min. ca. 0,5 ccm k. gesatt. C2H20 4 
zugegeben werden. Zum SchluB der Fe-Abscheidung wird zur Erhóhung der Leitfahig-
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kcit (NH4)2S04 zugesetzt. Nach yollstandiger Abscheidung von Fe (Priifung durch 
tieferes Eintauchen der Elektrodcn) werden die Elektroden ohne Stromunterbrechung 
herausgenommen, mit W. gewaschen, darauf der Strom unterbrochen, dio Eloktroden 
mit A. u. A. gespiilt, getrocknet, Fe durch Eintauchen in verd. H2S04-Lsg. (1: 4) abgel. 
u. mit KMnOj-Lsg. titriert. Die gcreinigten Eloktroden werden in die Lsg. eingetaucht 
u. die Elektrolyse bis zur yollstandigen Zerlegung des Oxalats fortgesetzt. Das auf der 
Anodę abgeschiedene Mn02 wird in Saure mit einigen Tropfen H2Ó2 abgel. Die Carbo- 
nate werden dann mit Saure zers., Al(OH)3 +  P20 5 -f- Ti(OH)4 mit NH, gefiillt, ge
waschen, gegluht u. gewogen. Ti(OH), wird darauf colorimetr. nach dem AufschlieBen 
des Nd. mit KHS04 bestimmt u. A120 3 unter Beriicksichtigung von P20 5 (besondere 
Einwaage) ais Differenz berechnet. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
1020—23. 1935.) v. F u n e r .

A. Awgustinik, Allgemeine Bestimmung von loslichen Salzen in Tonen. Es wird 
eine Methode der Gesamtbest. yon loslichen Salzen in Tonon ausgearbeitot, dio darauf 
beruht, daB die Tonsuspension in W. eine halbe Stde. lang auf 50— 60° erwarmt, obenso- 
lange geschiittelt u. darauf durch eine CHAM BERLAND-Kerze filtriort wird. Nach 
dem Eindampfen u. Troeknen dos Salzriiekstandes wird gewogen. Die Vorbereitung 
des Tones zur Analyse u. die Durchfiihrung der letzteron miissen in stets gleicher Weise 
gcschehen, damit reproduzierbaro u. vcrgleichbare Resultate erhalten werden. Dio 
Mothode eignet sich gut fiir schnelle Kontrollbestst. in Betriebslaboratorien. (Bau- 
mater. [russ.: Stroitelnye Materiały] 1936. Nr. 1. 38—40. Jan.) GERASSIMOFF.

J. A. Ssokolow und S. J. Ratnowskaja, Zur Methodik der Vercinfachung der 
KlinkerprufuJig. Vff. zeigon an yerschiedenen Klinkem, daB die Druckfestigkeit k nicht 
ais Funktion der krit. Fallhóhe h, von der ein bestimmtes Gewicht herabfallen muB, 
um die Probe yollig zu zerstoren, nach k =  s \h errechnet werden kann. Der Koeff. s, 
der hierbei ais konstant angenommen ware, nimmt ziemlich yerschiedene Werte an. 
(Baumater. [russ.: Stroitelnye Materiały] 1935. Nr. 10. 19—22.) R. K. M u l l e r .

W . B. Kraft und T. A. Gurwitsch, Mullitbestimmung in feuerfesten Gegen- 
standen. Vff. modifizieren das Verf. yon R i e k e  u . S c h a d e  (C. 1930. II. 2560): es 
wird eine durch 900-, aber nicht dureh 1600-Maschensieb gehende Probo benutzt, die 
Behandlung mit 20°/oig. HF wird von 18 auf 4—5 Stdn.yerkiirzt, u. zwar 4 Stdn. 
bei 18 oder 5 Stdn. boi 0°, Weiterbehandlung wie bei R lE K E  u. S c h a d e . Der Riick- 
stand ergibt den Mullitgeh. Zur Unters. yerwenden Vff. yerschiedene Tone u. einen 
Kaolin. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 675—80. 1935. Charków.) R . K. Mu.

W . W . Kind, Bestimmung der Salzbestdndigkeit von P-uzzolanportlandzement mit 
Zusdtzen von gebranniem Ton. (Vgl. C. 1935. U. 1422.) Dio Salzbestandigkoit der 
untersuchten Puzzolanportlandzemente nimmt bei Zusatz von 20% an gebranntem 
Ton ab, bleibt bei 30% Zusatz etwa gleieh, ist aber bei 40 u. 50% Zusatz erheblich 
groBer. Dio Bestandigkeit ist in allen Fallen bei Zusatz von gebranntem Ton hóher 
ais bei Zusatz von Kieselgur. Die ungunstige Wrkg. eines geringen Zusatzes wird auf 
die Bldg. yon Ca-Sulfoaluminat zuruckgefiihrt, die giinstige Wrkg. gróBcrer Zusatz- 
mengen auf Bindung des freien CaO an dio akt. Si02 des Tones unter Bldg. yon 
Ca0-Si02-x H20. (Zement [russ.: Zement] 3. Nr. 8. 42— 47. 1935.) R. K. Mu l l e r .

V. Rodt, Die Bestimmung des freien Kalkhydrates in erharteten Zementen und 
Zement-TraflmischuTtgen sowie des gebu.nde.nen Kalkhydrates in erharteten Kalk-Tra/3- 
mischungen. An 19 Monate lang unter C02-AusschluB in W. gelagerten Probekorpern 
mit n. Portlandzement sowie schlacken- u. traBhaltigen Zementen ais B i n d e m i t t e l  

werden die folgenden Erfahrungen gewonnen: Der Geh. an freiem Ca(OH)2 fallt nach 
anfanglichem geringem Anstieg im Laufe der Monate yon ca. 16% auf 11% ab, wiihrend 
er in den Hoohofenzementmorteln, die nur 25% Portlandzement enthielten, dauernd 
ca. 7%  betrug. Der Geh. des Zementes an Ca(OH)2 ist bei TraBzusatz auf die Dauer 
nicht niedriger ais bei den Purzementen. Der Geh. der Z e m e n t - T r a B m i s c h u n g e n  an
gebundenem W. bleibt dauernd ziemlich unyerandert 10,5— 13%. TraB bindet in der 
Mischung mit Kalk erst schnell u. dann langsam bis zu 24—30% Ca(OH)2, bezogen 
auf die Trockenmischung. Die Mortelfestigkeit ist nicht proportional der yom Trau 
gebundenen Menge Kalkhydrat. Ein RhóntraB hatte nach 19 Monaten 12% mehr Kalle 
gebunden, ais ein Nettetaler TraB, zeigt aber trotzdem geringere Festigkeit. Es "'ir 
nachgewiesen, daB die in den Trassen yorhandenen Alkalimengen nur zum geringsten 
Teil in 28%ig. HC1 1. sind u. bei der Titration des freien Kalkes nach der Glykola - 
methode nicht mehr ais ca. 5% Fehler in die Angaben fur die Mengen des freien Kalfce



1936. I. H t i . SlLICATCHEMIE. B a USTOFFE. 4489

bringen konnen. Die von W i t t e k i n d t  (C. 1935. II. 420) beobachtete nach 6 bis 
8 Monaten plótzlioh einsetzende starko Kalkbindung in den TraCzcmontmórteln konnte 
nicht bestatigt werden. Zur Beurteilung des Kalkbindungsyermogens in don TraB- 
zementen wird das Durchsickern von Probekórpern mit Druckwasser empfohlen; 
das auf einen Geh. an Kalk u. Alkalien zu untersuchen ist. (Zement 25. 161— 64. 
12/3.1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .

J. R. Shank, Abnutzungspriifung fiir Fufibodenmaterialien. Modifikation des 
bisher iiblichen D o R R Y -A p p ., wio er yomehmlich fur StraBenbaumateralien Ver- 
wendung fand, u . A n p assu n g  an die boi FuBbóden yorliegenden Bedingungen. (Proc. 
Amer. Soc. T est. Mater. 35. Part II. 533— 41. 1935. Columbus, Ohio, Engng. Exper. 
Stat., Ohio State Univ.) ________  PLATZMANN.

General Electric Co., New York, ubert. von: Louis Navias, Schenectady, N. Y „ 
V. St. A., Glas, das gegen h. Metalldampfe, insbesondere Na, widerstandsfahig ist. 
Es besteht in der Hauptsache aus 50—75% B20 3, 3— 15% Śi02, weniger ais 10% 
Na^O. Beispiele fur die Zus.:___________________________________ *__________________

Na*0 A 1 A CaO b so8 SiO, MgO Na, O Al,Oa CaO b 2o8 Si03 MgO

6 13 10 66 5 _ I 6 10 10 66 8 _
4 10 10 69 7 __ 10 20 10 50 10 ---
6 10 10 69 5 — 9 12 3 5 66 5
6 13 10 56 15 — !

(A. P. 2030 389 vom 11/8. 1934, ausg. 11/2. 1936.) R o e d e r .
Corning Glass Works, ubert. von: George V. Mc Cauley, Corning, N. Y., 

V. St. A ., Kiihlen grofler Massen gęschrnolzenen Glases, wobei die Glasinasse rasch 
durch ihren Krystallisationsbereich auf eine Temp. unterhalb ihres Erweichungs- 
punktes aber oberhalb des zum Beginn des Kuhlyorganges erreichten Punktes abgekiihlt 
wird. Um einen solchen Vorgang bei groBen Glasmassen durchzufuhren, muB der 
auBere oder obere Teil des Gufistuckes auf einer hoheren Temp. ais der innere oder 
untere Teil gehalten werden. Das geschmolzene Glas wird in eine verhaltnismaBig 
kuhle Form geschópft, so daB der untere Teil des gegossenen Glases rascher abkuhlt 
ais der obere Teil, wobei der obere Teil gegebenenfalls noch erwarmt wird. Auf diese 
Weise lassen sich Seheiben von 5 m Durchmesser u. 65 cm Dicke kiihlen, ohne daB ein 
Entglasen eintritt. —  Vorr. (A. P. 2 022 215 vom 28/2. 1935, ausg. 26/11. 1935. 
F. P. 795 051 vom 16/9. 1935, ausg. 3/3. 1936. A. Prior. 18(?)/2. 1935. E. P. 440 872 
vom 2/8. 1935, ausg. 6/2. 1936. A. Prior. 28/2. 1935.) KARMAUS.

Erik Knudsen, Sollerod b. Holte, Danemark, Herstellung farbiger Gldser nach Art 
der Triibglaser, bestehend aus zwei Phasen, yon denen die eine ais Dispersionsmittel 
wirkt, u. von der anderen, der dispersen Phase, mechan. durchsetzt ist, dad. gek., daB 
fiir jede der beiden Phasen eino derartige Zus. gewahlt wird, daB dereń Dispersions- 
kuryen sich in dem Punkte des Spektrums schneiden, welcher der gewiinschten Farbę 
des unzerstreut durehgehenden Lichtes entspricht, wahrend alle anders gefarbten 
Strahlen durch die geneigten Begrenzungsflachen beider Phasen zerstreut werden. 
(D-R. P. 627 730 K I. 32b vom 19/1. 1933, ausg. 21/3. 1936.) K a r m a u s .

Soc. An. Holbrever, Paris, Herstellung von gleidimafiig gefarbtem Glas, ausgehend 
von geschmolzenem, farblosem Grundglas, dad. gek., daB die farbenden Bestandteilo 
dem laufenden Strom des aus der Wannę austretenden Grundglases zugesetzt werden, 
wora uf aus dem so erhaltenen Gemisch durch Erhohen der Temp., Verringem der 
Stromung u. inniges Durchriihren ein Farbglas besonderer GleichmaBigkeit erzeugt 
wird- — Vorr. (D. R. P. 627 217 KI. 32a yom 14/6.1934, ausg. 12/3.1936.) K a r m a u s .

Pilkington Brothers Ltd., Liyerpool, Harten von Glasgegenstanden mittels fein 
zerstaubter, auf die Glasoberflache geschleuderter Fil., wobei die Zus., Menge u. Temp. 
der p], 80 geregelt ist, daB an jeder Stelle der Oberflache die Fl. bei Beruhrung mit der 
Glasoberflache yollstandig yerfluchtigt wird. Ais Kuhlmittel wird auf den Taupunkt 
abgekiihlter W.-Dampf yerwendet. —  Vorr. (F. P. 792280 vom 9/7. 1935, ausg. 26/12. 
1935. E. Prior. 10/7.1934. E. P. 441017 vom 10/7. 1934, ausg. 6/2.1936.) K a r m a u s .

Pilkington Brothers Ltd., England, Harten von mit Lochem versehenen Glas- 
Segenstanden, wobei yor dem Erwarmen des Glases in die Locher die Wannę gut leitende 
btangen, z. B. aus Cu, eingesetzt werden, um das Glas um die Locher herum auf die zum 
wirksamen Harten erforderliche Temp. zu erwarmen. (F. P. 794 635 vom 6/9. 1935,
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ausg. 21/2. 1936. E. Prior. 8/9. 1934. E. P. 438 389 yom 8/9. 1934, ausg. 12/12. 
1935.) K a r m r u s .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits chimiąues de Saint- 
Gobain, Channy & Cirey, Paris, Verbinden von Slilcken aus geharteiem Glas, indem 
auf den miteinander zu yerbindenden Flachcn metali. Ndd., z. B. von Al, Zn, Sn, Pb, 
aufgespritzt werden, die dann unter Verwendung eines Lotes miteinander verschweiBt 
werden. (P .P .788173 yom 4/7.1934, ausg. 5/10.1935.) K a r m a u s .

Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, iibert. von: Theodore B. Drescher, 
Brighton, N. Y., V. St. A., Unsichtbare Beschriftung von Glas mit einer Mischung von 
SnCL, u. HF. Beispiel: Eine Mischung aus 20 (g) SnCl2, 24 Amylaeetat, 50 Petroleum 
u. 2V2 HF (48%'g) wird auf Glas aufgestempelt u. nacli 24 Stdn. abgewischt. Der 
Stempel wird nur beim Kondensieren von Feuchtigkeit auf der Glasflache sichtbar. 
(A. P. 2 024 277 vom 27/10. 1932, ausg. 17/12. 1935.) B r a u n s .

Eastman Kodak Co., iibert. yon: James G. McNally, Rochester, N. Y., V. St. A., 
Verbundglas. Die weichmachungsmittelhaltige Celluloseesterzwischenschicht wird 
beiderseitig mit einem Lack aus Nitrocellulose mit einem N-Geh. von 10,8— 12,5%, 
einer Viscositat unter 50 Sek. u. weniger ais 0,4% Asche uberzogen. Nach dem An- 
ąuellen mit einem Weichmachungsmittel bzw. einem Gemisch, z. B. aus 17 (Teilen) 
Benzylalkohol, 3 Triacetin u. 0,5 Campher, werden die Glasscheiben zunachst bei 100° 
u. 45—90 at, dann in einem eine inerte Fl. enthaltenden Autoklaven 10— 20 Min. bei 
100—200° u. 4,5— 135 at verpreBt. Das Verbundglas ist heryorragend lichtbestandig. 
(A. P. 2 029 931 yom 29/7. 1932, ausg. 4/2. 1936.) Sa l z m a n Ń.

British Celanese Ltd., London, und James Henry Rooney, Spondon, Verbund- 
glas. Dio Cellulosederiv.-Zwischenschicht wird in einem Gemisch von oinem Nichtloser 
u. einem Weichmachungsmittel, z. B. Methanol u. Triacetin, Glykoldiacetat u./oder 
Monobutylather des Athylenglykols u./oder Monomethylather des Athylenglykols oder 
Methanol u./oder A. u. Monobutyl- (bzw. Monoathyl-) ather des Athylenglykols an- 
geąuollen u. mit den auf der Innenseite mit geharteter Gelatine, Tragant oder Celluloid 
iiberzogenen Glasscheiben bei 60° u. 35 at 5 Min. yerpreBt. Ais Randyerkittung benutzt 
man ein Gemisch von 5 (Teilen) Celluloseacetat, 5 Acaroidharz, 30 Aceton, 10 Diaceton- 
alkohol u. 25 A. +  Bzl. Das Glas kann gefiirbt sein bzw. die Zwischonschicht —  um 
ihre Eigenfarbung zu beseitigen —  mit einem Komplementarfarbstoff versetzt werden. 
(E. P. 320 374 Tom 6/7. 1928, ausg. 7/11. 1929. Can. P. 352 068 vom 19/6. 1929, 
ausg. 30/7. 1935.) S a l z m a n n .

Corning Glass Works, Corning, N. Y., V. St. A., Herstdlung von durchsicmigen 
Gegenstanden aus Kiesdsaure, wobei ein hydrolysierbare Si-Verb. in .einer brennenden 
Gasflammc zum Verdampfen gebracht wird, um eine Zers. der Dampfe zu bewirken 
u. feinzerkleinerte Si02 mit einem Reinheitsgrad yon 99,999% zu bilden. Die Si-Verb., 
z. B. SiCl*, Silico-Chloroform, Methylsilicat, Athylsilicat, SiF4 oder Mischungen dieser 
Verbb., werden in einem GefaB im W.-Bad erhitzt u. die Dampfe in eine 0 2-H2-Flamme 
hinein verdampft u. die Flamme gegen einen feuerfesten Kern gerichtet, um auf diesem 
eino Si02-Schicht in Form des gewiinschten Gcgenstandes abzulagern. (F. P. 792923 
yom 25/7.1935, ausg. 13/1.1936. A. Prior. 27/8.1934.) K a r m a u s .

Soc. des Ciments Franęais et des Portland de Boulogne-sur-Mer et Co. des 
Portland de Desyres, Frankreich, Zement. Zur Veredlung von Huttenzementen 
wird denselben bei oder nach ihrer Herst. CaO beispielsweise in Mengen von 25—30% 
zugesetzt. (F. P. 791301 vom 14/6. 1935, ausg. 7/12. 1935.) H o f f m a n n .

M. I. Kimarski, U. S. S. R., Hersiełlung von Portlandzement. Olschiefer wird in 
einem solchen Verhaltnis mit den iiblichen Zementbestandteilen yermischt, daB die 
xohe Mischung auf 40—45 (Teile) CaO, 75— 80 CaC03, 15— 20 Si02, 3— 4 A120 3, 1 bis
1,5 MgO, 3— 4 Fe,03 u. bis 0,5 S03 enthalt. Diese Mischung wird in iiblicher Weise 
Termahlen u. bei 950— 1500° gebrannt. (Russ. P. 45 200 vom 3/1. 1935, ausg. 30/11. 
1935.) R ic h t e r .

Best Brothers Keene’s Cement Co., iibert. von: Frank Lee Marsh, Medicine 
Lodge, Kans., V. St. A., Entfdrben von Gips. Der Carbonatanteil des Gipses wird dureń
H ,S04 in CaS04 u. bei ca. 1500° F in totgebrannten Gips iibergefiihrt. (A. P. 2 03189o 
yom 18/9. 1933, ausg. 25/2. 1936.) N it z e .

Otto Kippe, Osnabruck, und Klocknir-Werke Akt.-Ges., Castrop-Rausel, 
Loschen von Kalle, Dolomit oder sonstigen kalkreichen Stoffen, dad. gek., daB das Loschen 
in Ggw. yon nur solchen Mengen Alkalihydroxyden oder NH3 yorgenommen wird,
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daB eine Herauslósung des Kalkes, also eine chem. Umsetzung, nicht erfolgt. (D. R. P. 
626 828 KI. 80b yom 18/9. 1932, ausg. 3/3. 1936.) H o f f m a n n .

Travatex Products Corp., New York, ubert. von: Albert Exton Cleghom,
Brooklyn, N. Y., V. St. A., Oefdrbte Magnesiazementmassen. Der M. werden Eisen- 
salze wie FeCl3 u. Fe2(S04)3 (I) zugesetzt, welche mit den bas. Teilen der M. gefarbte 
Ndd. geben. Beispiel: 85 (pound) Marmorstaub werden mit 13— 15 Magnesit gemischt 
u. 7—8 (quarts) MgCl2-Lauge (21—25° Bś) u. 1—l x/2 MgS04-Lauge (21—25° Bś) 
sowie schlicBlich 1 Unze I zugesetzt. Es entsteht eine intensiv braun gefarbte M. 
(A. P. 2 027 021 vom 4/2. 1932, ausg. 7/1. 1936.) B rau n s .

Albert L. Clapp, Danyers, Mass., V. St. A., Masse zur Herstellung vcm Back- 
geraten, bcstehend aus einem Gemisch aus Asbest- u. Cellulosefasem, welches mit CaO 
u. Wasserglas ais Bindemittel yermengt ist. (A. P. 1 985 764 vom 12/3. 1926, ausg. 
25/12. 1934.) H o f f m a n n .

Charles Black Gordon, Rockcliffe, Schottland, Plastische Mórtelmasse, be- 
stehend aus 3 (Raumtcilen) Holzmehl, 1 Schellackpulver (I) u. einem fliichtigen Losungs- 
mittel fiir I, z. B. Methylalkohol. (E. P. 436 993 vom 4/10.1934, ausg. 21/11.
1935.) H o f f m a n n .

Janos Bemhardt, Budapest, Kunslholzherslellung. Man yerriihrt gemahlene, 
gebrannte MgO mit Sagespanen u. einem leimartigen Bindemittel u. setzt der Mischung 
darauf die erforderliche Menge an MgC!2-Lsg. zu. (Ung. P. 113 864 vom 1/12. 1934, 
ausg. 15/2. 1936.) " M a a s .

Holzhydrolyse Akt.-Ges., Heidelberg, Sćiurefester und isolierendcr Baustoff, be- 
stehend aus PreBkórpern, welche mań aus den bei der Yerzuckerung von Holz u. anderen 
vegetabil. Stoffen durch Hydrolyse mittels Saure yerbliebenen u. entsauerten Riiek- 
standen ohne Zusatz von Bindemitteln, gegebenenfalls mit Zusatz yon Fullstoffen, 
erhalt. (D. R. P. 627179 KI. 39 b yom 28/11. 1929, ausg. 10/3. 1936.) Sa r r e .

Hans Balcke, Warnio- und Kalteschutztecbnik. Halle: Knapp 1936. (XII, 168 S.) gr. 8°. =
Kohle, Koks, Tecr. Bd. 34. M. 11.50; geb. M. 12.80.

VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
O. Engels, Die deutschen Stickstoffdiinger, ihre Zusammensełzung und Wirkung. 

Besprochen werden die yerschiedenen Ń-Formen u. ihre wichtigstcn Eigg., die zur Zeit 
im Handel befindlichen deutschen N-Diinger, ihre Zus. u. Wrkg. sowie N-K&lkphosphat. 
(Chemiker-Ztg. 60. 247—50. 21/3. 1936. Speyer a. Rh.) L u th er .

F. A. Henglein und L. Salm, Ober Jauchekonsermerung mittels Sdurezusatz. Von 
friiheren Erfahrungen bei der Grunfutterkonseryierung (HENGLEIN, C. 1935. I. 1141) 
ausgehend, wurde frische Jauche mit steigenden Mengen 98%ig- H2S04 yersetzt. Bei 
einem pn-Wert der Jauche unter 5,0 bzw. 4,5 wurde die Bakterientatigkełt prakt. 
gehemmt, so daB die Konseryierung der Jauche, d. h. die Erhaltung des N hauptsach- 
licli ais Hamstoff-N, fast yollkommen war; ebenso blieb auch organ. Substanz, die 
bei Garung zu H2C03 abgcbaut wird, prakt. erhalten. Bei Einstellung des Saure- 
grades der Jauche auf pn =  5,0 wurde fiir 100 1 Jauche ca. 1 kg 98%ig- H2S04 ge- 
braucht. (Angew. Chem. 49. 260— 61. 18/4. 1936. Karlsruhe, Techn. Hochsch., Inst. 
f- Chem. Techn.) L u t h e r .

Vorwerk, Die Bodenveredelung, ihr Wesen und ihre uńrtschaftliche Bedeutung. 
Beschreibung des Verf., den Kleiboden der Nordseemarschen durch diinne (3— 5 cm) 
Aufbringung des aus 2—3 ni Tiefe heraufgeholten „Blausandes“  zu yerbessem. Die 
Ertragsteigemng des durch Besandung yeredelten Bodcns betragt neben einer Qualitats- 
verbesserung bis zu 40% bei Komerfriichten u. Wiesen u. bis zu 80% bei Ruben u. 
Kohlarten. Besprechung der Wrkg., Wirtschaftlichkeit u. Anwendungsmoglichkeiten 
des Verf. (Chemiker-Ztg. 60. 318— 19. 15/4. 1936. Kóthen, Anhalt.) L u t h e r .

Th. Remy, Domdne Rengen ais Urbarmachungsbeispiel. Es wird beschrieben, wie 
em Stiick Eifelodland urbar gemacht u. in einen Griinlandyers.-Betrieb yerwandelt 
wurde. (Ernahrg. d. Pflanze 31- 161— 72. 1935. Bonn a. Rh.) LUTHER.

Chikafumi Ichikawa, Einflufi der Diingung auf die Bodenreaktion. II. Die 
litrationsaeiditat steigt merklich bei Diingung mit NH4N 03 u. (NH4)2HP04, wird 
durch ^a2HP04 u. K 2HP04 kaum beeinfluBt u. fallt durch NaN03, Ca(N03)2, CaC03 
u. KNTOa. Die Menge yon ausgetauschtem Fe u. Al wird kaum beeinnuBt durch K ls03,
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(NH4)2HP04 u .  CaC03 u. sinkt gering durch NaN03, Ca(N03)2, NH4N 03 u. K 2HP04. 
(Buli. agric. chem. Soc. Japan 11. 36. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Gr im m e .

fitablissements Hector Leurquin Soc. An., Avennes, Diingemittel. Rohphos- 
phate werden mittels HN03 aufgeschlossen, u. das Ca(N03)2 wird yon dem CaH.,(P04)2 
durch Zusatz von A. getrennt. Das CaH4(P04)2 iiberfiihrt man mittels CaO in CaHP04, 
wahrend aus dem Ca(N03)2 durch doppelte Umsetzung mit Alkalisulfaten oder MgS04 
Alkalinitrate oder Mg(N03)2 gewonnen werden. (Belg. P. 399 335 yom 25/10. 1933, 
ausg. 17/3. 1934.) K a r s t .

Paul Schweitzer, Kórmend, Ungam, Herstellung von Trockendiinger. Feste u. 
fl. menschliche Abgange werden gleich beim Anfallen getrennt u. getrennt gelagert 
u. gleichzeitig oder nachtraglich mit gesiebter Erde oder einem sonstigen Fl. aufsaugen- 
den Stoff gemiseht. Zum Auffangen der fl. Anteile kann man einen mit TorfgrieC ge- 
fiillten Bchalter anwenden; die festen Anteile konnen mit Hacksel yermischt werden. 
Die beiden Trockenprodd. kónnen in beliebigen Verhaltnissen gemiseht u. dann unter 
ofterem Umsetzen, gegebenenfalls unter Zusatz anderer Stoffe, wie Asche, Kunst- 
dunger gelagert werden. In gleicher Weise konnen tier. Abgange behandelt werden; 
man setzt diesen gleichzeitig mit den saugfiihigen Stoffen zweckmaBig noch Sonnen- 
blumenol zu. (Ung. PP. 113800 yom 8/5. 1934, ausg. 15/2. 1936 u. 113 900 vom 21/4.
1934. ausg. 2/3. 1936.) Ma a s .

S. P. Gussew, U. S. S. R., Herstellung von Dungemittdn aus Fakalien. Fakalien
werden mit Cl2 oder einer Hypochloritlsg. behandelt u. darauf durch Zerstaubung 
getrocknet. (Russ. P. 44 936 yom 23/4, 19/8. 1934 u. 20/2. 1935, ausg. 30/11.
1935.) R ic h t e r . 

Louis C. Antrim, New York, N. Y., V. St. A., Dilngeslift. Aus Torfmull, einem
wasserlóslichen, klebrigen Bindemittel u. Pflanzennahrstoffen wird ein spitzzulaufender, 
starrer Stift gebildet, der mittels eines hólzcrnen Hammers in den die zu diingenden 
Pflanzen umgebenden Boden getrieben wird. Der Stift kann auch róhrenfórmig 
ausgebildet u. in seinem Innem mit Pflanzennahrstoffen yersehen sein. Nach Aus- 
waschung der Nahrsalze saugt der Stift W. auf, halt es fest u. yersorgt die Pflanzen- 
wurzeln mit der notwendigen Feuchtigkeit. (A. P. 2 032 608 vom 13/9. 1934, ausg. 
3/3.1936.) K a r s t .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Saatguttrockenbeize zur Bekampfung von 
Fusarium, gek. durch die Anwendung kemmercurierter Xylenole, wie Oxyxylylmercuri- 
acetat. (D. R. P. 626177 KI. 45 1 yom 25/9. 1930, ausg. 25/2. 1936.) G r a g e r .

I. I. Kreitschman, U. S. S. R., Bekampfung der Pilzerkrankungen bei Kórner- 
fruchten. Die mit Kómerfriichten bestellten Felder werden in der zweiten Wachstums- 
periode mit etwa 1— 2 Tonnen Asche auf 1 ha bestreut. (Russ. P. 45131 vom 2/10.
1934, ausg. 30/11.1935.) R ic h t e r .

Chemische Fabrik in Billwarder vorm. Heli & Sthamer Akt.-Ges., Hamburg- 
Billbrook (Erfinder: Hanno Geller, Hamburg), Verfahren zur Herstellung von zur 
Pflanzenschadlingsbekampfung dienenden Milteln unter Venvendung von Thioharn- 
stoff (I), dad. gek., daB I mit Cu-Salzen (II) u. gegebenenfalls As20 3 oder H3As04 in 
W. eingetragen u. zur Rk. gebracht u. der entstehende Nd. auf bekanntem Wege in 
Pulyerform ubergefuhrt wird. Die H konnen auch in ammoniakal. Lsg. yerwendet 
werden. Die entstehenden Komplexyerbb., iyie Kupferarsenthiohamstoff oder Kupfer- 
thiohamstoffsalicylat, kónnen sowohl in Pulyerform, z. B. mit Talkum ais Ver- 
8taubungsmittel oder in W. aufgeschwemmt, ais Spritzmittel yerwendet werden. 
Sie wirken fungicid u. insekticid, ohne die Pflanzen zu schadigen u. haben eine gute 
Haft- u. Schwebefahigkeit. (D. R. P. 627 144 KI. 451 vom 22/10. 1930, ausg. 9/3.
1936.) Gr a g e r . 

Hans Heinrich Hiitte G. m. b. H., Langelsheim, Harz (Erfinder: Oskar Roder),
Verfahren zur Bekampfung tierischer Schddlinge in Erdhóhlen oder sonstigen Schlupf- 
winkeln mit durch Zers. von Sulfiden entwickeltem H2S, dad. gek., daB man im wesent- 
hchen aus Sulfiden des Al u. Si bestehende, durch Erhitzen yon Gemischen oder 
Legierungen des Al u. Si mit S erhaltene Prodd. in die Sehlupfwinkel der Schadlinge 
embringt. (D. R. P. 627 200 KI. 451 vom 2/2. 1932, ausg. 11/3 1936.) Gr a g e r . .

Clyde C. Hamilton, Highland Park, N. J „ V. St.A., Insekticid. Um die m 
Derris- u. CubewTirzel natiirlich yorhandenen Gummi, Harze u. Saponinę ais Emulgier- 
mittel fiir die tox. wirksamen Inhaltsstoffe auszunutzen, werden die fein yermahlenen 
Wurzeln mit W. u. einem geeigneten tier., Pflanzen- oder Mineralól zu einem pasten-
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fórmigcn Gemisch angeriihrt, dem noch ein Hilfsemulgator, wie kolloidaler Ton, eine 
Na-, K- oder Athanolaminseife zugesetzt werden kann. Die erhalteno Pastę wird zum 
Gebrauch mit W. verd. (A. P. 2 030 584 vom 5/6. 1934, ausg. 11/2. 1936.) G r a g e r .

Firma F. Joli. Kwizda, Komeuburg, Niederosterreich, Verfahren zur Kenntlich- 
machung verschiedemartiger Carbolineumemulsionen u. dgl., dad. gek., daf! man dem 
unverd. Priiparat einen darin 1. Indicator zusetzt, der bei der nachfolgenden Ver- 
diinnung mit W. eine intensive Farbung der Emulsion ergibt, wie Bromphenolblau, 
Lackmus, Neutralrot oder Phenolphthalein. (Oe. P. 144383 T o m  30/10. 1934, ausg. 
25/1.1936.) ___________________  Gr a g e r .

[russ.] Boriss Nikolajewiscli Daschkewitsch, Die Chemie der Pflanzengifte. Leningrad-
Moskau: isd. Wsses. akad. ss.-eh. nauk im. Lenina 1935. (166 S.) 5 llbl.

Vin. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
W. Koster, Die Stdlung des Kaiser-Wilhdm-Insliluts fiir Metallforschung zu 

Wissenschaft uiid Wirlschaft. t)berblick iiber Forscliungsaufgaben, Aufbau u. Arbeiten 
des Instituts. (Z. Ver. dtsch. Ing. 80. 45. 11/1. 1936. Stuttgart.) E d e n s .

E. Siebel, Fortschritte in der Erkenntnis und Handhabung der Verfahren zur bild- 
samen Formgebung. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 14. 893— 97. 15. 103- 07. 
8/11. 1935.) G l a u n e r .

S. A. Wolków, Die Herstdlung von Oufteisen in Ełektrohochófen. Konstruktion, 
Betrieb u. Wirtschaftlichkeit von Elektrohochófen verschiedener Bauarten. Giite des 
im Elektrohochofen erschmolzenen Hocheisens u. Anforderungen an die im Ofen zu 
Yerwendende Besehickung. Zus. der Mollerung u. GroBe des Ausbringens. (Sowjet- 
Metallurgie [russ.: Ssowjetskaja Metallurgia] 7. Nr. 12. 36— 51. Dez. 1935.) H o c h s t .

John W . Bolton, Oraues Gufieisen. VI. In Fortsetzung seiner friiheren Ver- 
óffentlichungen (vgl. C. 1936. I. 3894) behandelt Vf. dio Eigg. der Legierungselemente 
Sn, Na, Mg, Ti, W, U, V, Zn u. Zr, ihre Verwendung in der EisengieDerei u. ihren 
EinfluB auf die physikal. u. mechan. Eigg. von grauem GuBeisen. (Foundry 64. Nr. 3. 
35. 74. 77. Marz 1936.) F r a n k e .

Walter Bading, Betriebsuntersuchungen iiber den Frischverlauf in der Thomasbirne. 
Durch eine besondere Art der Probenahme, bei der ein Eisenkastchen, das an das 
untere Ende einer Eisenstange angeschweiBt war, mit einer Kette zu der gewiinschten 
Zeit von einer oberhalb der Konvertermiindung liegenden Biihne in den blasenden 
Konyerter getaucht u. nach der Fiillung schnell wieder herausgezogen wurde, wodurch 
ein Umlegen des Konverters mit seinen Nachteilen in Fortfall kam, war Vf. in der Lage, 
den ganzen Frischverlauf einer Thomasschmelze eindeutig festzulegen. Die Durch- 
fiihrung der Verss. wird eingehend beschrieben u. die Unters.-Ergebnisse iiber das 
Verh. des Siliciums u. vor allem des Mangans im Verlauf des Frischens bei n. u. 
langsamem Blasen mitgeteilt. Weiter werden Verh. des Chroms, Frischverlauf 
bei geandertem Kalksatz sowie Entschwefelungsvorgange beschrieben u. die Yor- 
gange gegen Ende des Blasens diskutiert. Die vorliegenden Unterss. bestatigen die 
Ergebnisse fruherer Arbeiten. (Stahl u. Eisen 56. 409— 16. 2/4. 1936. Dortmund, Be- 
rieht Nr. 304 d. Stahlwerksausschusses d. Ver. deutseher Eisenhiittenleute.) F r a n k e .

Gabriel Husson, Uber die Desoxydation von Siemens-Martin-Stahl. Diskussions- 
beitrag von G r e n e t  z u  der C. 1935. II. 3002 referierten Arbeit des Y f. u. Stellung- 
nahme des letzteren. (Rev. Ind. minerale 1936. 384. 1/4.) E d e n s .

I. J. Kontorovitsch und R. I. Motschalkin, Mapanderungen nach dcm Nitrieren. 
Beschreibung von Verss. zur Best. von MaBanderungen nitrierter Werkstiłcke nach 
der iiblichen Nitrierung im NHa-Stroni bei 500— 510° u. nach einer kombinierten 
Nitrierung bei 500 u. bei 600°. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1935. 
Nr. 6. 27—32. WIAM.) H o c h s t e in .

N. A. Minkewitsch, Uber die Ausscheidungskarlung von Stahl und Eisenlegierungen. 
Untersuchung iiber Weicheisen und kupferhalligen Stahl. Theoret. Erklarung iiber die 
Aatur der Aussckeidungsliartung. Vergleich zwischen der Ausscheidungshartung u. 
dem Vorgang der Umwandlung von fester y-Lsg. Prakt. Verwendung der Ausscheidungs- 
hartung. Unters. von natiirlicher u. kiinstlicher Aushartung yon techn. reinem Fe u. 
Cu-haltigem Stahl mit 0,07% C u. 1,57% Cu. Ubereinstimmender Vergleieh der er- 
naltenen Unters.-Resultate mit den Angaben aus den Arbeiten von B a t e s , N e h l



4 4 9 4  H vra. M e t a l lu b g ie . M e t a l lo g b a f h ie . M k t a l ly e r a r b e i id n g . 1936. L

u. anderen Forschern. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1935. Nr. 9. 5 
bis 16. Moskau, Stahlinst.) H o c h s t e in .

N. A. Minkewitsch, S, K. Iljinski und W . N. Fosswirin, Einsatzhartung von 
Stalli mit Gasen aus der Zersetzung von Erdolen und ólen. Ubersicht uber die im Aus- 
land yerwendeten Gaszementationsyerff. sowie Beschreibung einer von den Vff. aus- 
gearbeiteten Zementationsmethode mittels Gasen, dio aus der Zers. yon Naphtha- 
prodd. u. von Olen in der Wannę entstehen. Ergebnisse dieses neuen Aufkohlungs- 
verf., Beschreibung der Gasgewinnungsanlage u. Durehfiihrung der Zementation unter 
Angabe ihrer Vorziige im Vergleich zu den Verff. mit fes ten Aufkohlungsmitteln. 
(Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 2. 31—43. 1936. MIS u. 
ZNIIMASch.) H o c h s t e in .

W . W . Kusnetzow und N. W . Ssemenowa, Uber die Einhartungstiefe von Kolilen- 
stoff-Werkzeugstahlen. Unters. iiber die Abhangigkeit der Hartbarkeit yon O-Werkzeug- 
stahlen von der PrimaraustenitkorngroDc, dem SchmelzprozeB, der Warmformgebung 
u. der Warmbehandlung. Ferner Unters. des Einflusses yon Si, Mn u. anderen Ele- 
rnenten auf die Einhartungstiefe der Stahle. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja 
Stal] 1935. Nr. 9. 16— 22. Moskau, Werk Elektrostahl.) HOCHSTEIN.

Richard Saxton, Warmbehandlung von Werkzeugstdhlen. Besprechung des Ein
flusses der Warmbehandlung (Hart-cn u. Anlassen) auf das Gefiige u. dio Harto von 
Werkzeugstahlen, insbesondere yon Schnellarbeitsstahlen. Unters. uber den Ein
fluB yon W u. Mo auf die Carbidbldg. (Heat Treat. Forg. 21. 515— 16. 521. Nov.
1935.) H o c h s t e in .

P. J. Barsdain und N. N. Mirski, Hartbarkeit und Korngrófie, von Sdgestahl. 
Unters. iiber die Erweiterung des Hartegebietes von Sagenstahl durch Regulierung 
u. Beobachtung der KorngróBe nach Mac Qttaid-Ehn  durch Zusatz von Al zum Stahl. 
Durch Einfiihrung dieser u. einiger anderer MaBnahmen wurde der SagenausschuB 
stark yerringert. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1935. Nr. 8. 5—19. 
Huttenwerk Slatoust.) HOCHSTEIN.

— , Oberflachenentkohlung von iibereutektoiden Kohlenstoffstahlen beim Gliihen. 
Unters. iiber den EinfluB von trockenem H 2, 0 2, yon Luft u. Holzkohle mit yerschiedenen 
Feuchtigkeitsgehh. sowie von Roheisen- u. Stahlspiinen auf die Entkohlung an der 
Oberflache von einem iibereutektoiden Stahl bei einem 4-std. Gliihen bei 760° mit 
anschlieBendem Erkalten bis 600° im Ofen, sodann an der Luft. Durch nikr. Unterss. 
wurde starkę Entkohlung beim Gliihen in trockenem H„ sowie in feuchter Holzkohle 
festgestellt. Ferner wurde mkr. bei langerer Haltezeit auf Gliihtemp. ein C-Austausch 
yom Kern des Werkstoffes zur entkohlten Oberflachenschicht durch Diffusion fest
gestellt. Zwecks Yermeidung jeglicher Entkohlung iibereutektoider Stahle wird das 
Gliihen der Stahle in mit frischen GuBspanen abgedeckten Gliihbehaltern empfohlen. 
(Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1935. Nr. 8. 54. Werk Elektro
stahl.) H o c h s t e in .

R. Tschoraaja, Warmeleitfdhigkeit von Kohlenstoff- und legierten StdhUn bei 
Temperatłiren bis 500°. Best. der Warmeleitfahigkeit bei Tempp. zwischen 100 u. 500° 
yon 7 C-Stahlen mit 0,15—1,02% C, 0,27—0,61% Mn, 0,02—0,38% Si, 0,025—0,057% 
P u. 0,014— 0,13% S sowie yon 8 legierten Stkhlen mit 0,21— 0,36% C, 0,35—0,9% 
Mn, 0,17— 1,12% Si, 0,7— 2,19% Cr, 0,3—2,19% Ni, 0,32—0,5% Mo u. 0,19—0,31% V 
sowie yon grauem GuBeisen der Zus. 2,46% C, 2,13% Si, 0,43% Mn, 0,08% P u. 0,12% S. 
Eine legierte Stahlprobe sowie eine Probe des C-Stahles wurden zwei yerschiedenen 
Warmbehandlungen unterworfen, um den EinfluB einer solchen Behandlung auf die 
Warmeleitfahigkeit zu bestimmen. Ferner wurde die Abhangigkeit der Warmeleit- 
fahigkeit vom C-Geh. der Stahle ermittelt. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja 
Stal] 1935. Nr. 7. 30—35. Zentralinst. fiir Kessel- u. Turbinenbau.) H o c h s t e i n .

I. L. Mirkin, Uber die Kombildungs- und Komwachstumsgeschwindigkeit bei der 
sebundaren Krystallisation des Stahls. Der Vorgang der Sekundarkrystallisation von 
Stahl wird yom Gesichtspunlct der allgemeinen Krystallisationstheorie aus betrachtet. 
Es wird eine yom Vf. ausgearbeitete Methode der experimentellen Best. u. eine Bc- 
rechnungsmoghchkeit der Kombildungs- u. Komwachstumsgeschwindigkeit bei der 
Sekundarkrystallisation von Stahl besprochen. Femer werden die Ergebnisse der 
Ausmessung dieser GroBen in einem eutektoiden Stahl bei unterschiedlichen Unter- 
kiihlungsgraden behandelt. Es wird der EinfluB yerschiedener Faktoren auf die Grund- 
parameter der Krystallisation untersucht, u. zwar im wesentlichen der EinfluB einer



1936. I . H TnI. M e t a l lu r g i e .  M e t a l lo g r a p h ie , M e t a l ly e b a r b e it d n g . 4 4 9 5

yoraufgegangenen tjberhitzung u. der chem. Stahlzua. Zum SchluB worden Anwendungs- 
beispiele der errechneten Werte u. der aufgestellten GesetzmaBigkeiten zur Entscheidung 
besonderer prakt. u. theoret. Fragen besprochen. (Spezialstahl [russ.: Katsehest- 
wennaja Stal] 1935. Nr. 6. 5— 14. Moskau, Stahlinstitut.) H o c h s t e in .

A. Portevin, Uber das plaslische Verhalten und den Bruch von Stahlen in der Warnie. 
Diskussion zu der C. 1 9 3 5 . II. 908 referierten Arbeit von d e  L a c o m b e . (Chim. et 
Ind. 35 . 525— 26. Marz 1936.) E d e n s .

F. F. Chimuschin, Herstellung von rostfreien, saurefesten und hitzebestdndigen 
Stahlen in Amerika. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 1302.) Beschreibung der in Amerika ausgeiibten 
Hcrst.-Verff. von rostfreien, saurefesten u. hitzebestandigen Stahlen. Ausfiihrlich 
werden die Kaltverarbeitungsverff. der Stahle zu Blechen behandelt. Ubersicht iiber 
die Zus. der am lneist yerbreitesten rostfreien Stahle, ihre mechan., physikal. u. techno
log. Eigg. sowie ihre Verwendung in den yerschiedenen Industriezweigen. (Spezialstahl 
[russ.: Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 2. 7—16. 1936. WIAM.) H o c h s t e in .

J. A. Jones, Einfluf) von Stickstoffzusatzen auf die Eigenschaften von Chrom- 
Eisenlegierungen. Best. der mechan. Eigg. u. zwar der ZerreiBfestigkeit, Hartę, Kerb- 
schlagzahigkeit u. Biegefahigkeit von Cr-Fe-Legierungen mit 18, 22 oder 28% Cr 
sowie von GuBeisen mit 1,5— 1,9% C u. 29,5—31,5% Cr. Unters. iiber den EinfluB 
eines N2-Geh. von 0,2 bzw. 0,3% auf die Korngrófie u. Hartbarkeit dieser Legierungen. 
(Metallurgist 1 9 3 6 . 109— 11. 28/2. Beil. zu Engineer.) H o c h s t e in .

A. M. Borsdyka und S. I. Wolfsson, Gefiigc und Eigenschaften des 6°/0igen 
Chromstahles und seiner molybdanlegierten Alxirt. Unters. iiber den EinfluB der Warm- 
behandlung auf die Mikrostruktur, die mechan. Eigg. u. die Warmbestandigkeit 
eines 5— 6%ig. Cr-Stahles mit u. ohne Zusatz von 0,5— 0,6% Mo im Vergleich zu einem 
niedrig gekohlten n. Stahl mit 0,2% C. Der Cr-Mo-Stahl besaB bei crhbhten Tempp. 
bis ca. 600° gute mechan. Eigg., wahrend der Cr-Stahl den reincn C-Stahl durch seine 
Warmbestandigkeit ubertraf. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 4 . Nr. 1. 
43—48. 1936. Materialpriifungslab. yon ,,Naphtaprojekt“ .) H o c h s t e in .

J. I. Lewando, Zur Frage der Alterung eines magnetischen Chromstahls. Unters. 
des Einflusses der Alterung auf die magnet. Eigg. eines Ćr-Stahls mit 0,97% C, 0,35% Si,
0,36% Mn, 0,01% S, 0,024% P, 2,27% Cr u. 0,2% Ni. Ermittlung der magnet. Eigg. 
(Koerzitiykraft, Remanenz) im Verlaufe der Alterung. (Spezialstahl [russ.: Katschest
wennaja Stal] 1 9 3 5 . Nr. 4. 28—30. Kirowski Werk.) H o c h s t e in .

N. W . Grum-Grshimailo, Baustahl mil hohem Chromgehalt ais Ersatz fiir Chrom- 
nickelstahl. Ais Ersatz fiir einen Cr-Ni-Stahl mit 0,3—0,36% C, 0,3—0,6% Mn, 0,3% 
Si, 1,5—1,75% Cr u. 3,4— 3,8% Ni schlagt der Vf. auf Grand eingehender Festigkeits- 
unterss. folgende drei chromhaltigen Baustahle vor u. zwar 1. 0,36— 0,42% C, 2,8 
bis 3,3% Cr, 0,4—0,6% Mn, 0,2—0,4% Si u. 0,6— 0,9% Ni; 2. 0,36—0,42% C, 3,2 bis 
2,5% Cr, 0,4—0,6% Mn, 0,2—0,4% Si sowie 3. 0,36—0,42% C, 2,7—2,9% Cr, 0,4 bis
0,6% Mn, 0,2—0,4% Si u. 0,3—0,5% Mo. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja 
Stal] 193 5 . Nr. 6. 32—34. Werkzeugfabrik Slatoust.) H o c h s t e in .

L. J. Liberman, Warmfestigkeit und interkrystalline Korrosion von Chrom-Nickel- 
stahl mit 16’%  Chrom, und 5%  NicJcel sowie mit Si- und Al-Cehalten. Unters. iiber die 
Warmfestigkeit u. interkrystalline Korrosion von Cr-Ni-Stahlen mit 18% Cr, 8%  Ni 
sowie bis 3% Al -f- Si. Die Stahle besitzen austenitferrit. Gefiige u. haben bei hin- 
reichender interkrystalliner Korrosionsbestandigkeit eine genugend hohe Warm
festigkeit. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1 9 3 5 . Nr. 8. 34—38. Leningrad, 
Zentrales Metallinstitut.) HOCHSTEIN.

W . W . Kusnetzow, Rostfreie Chrom-Mangan-Silicium- und Chrom-N ickel-Silicium- 
stdhle. Unters. iiber den EinfluB yon Si-Gehh. bis 7%  auf nichtrostende Cr-Ni-Stahle 
mit 18% Cr u. 8%  Ni sowio auf Cr-Mn-Stahle mit 18% Cr u. 10% Mn. Die Cr-Mn- 
otiihle mit 4 u. 7%  Si erwiesen sich im k. Zustande ais sehr sprode u. erschienen daher 
ais im geschmiedeten oder gewalzten Zustand nicht verwendbar. Zwei Stahle u. zwar 
ein Cr-Mn-Stahl mit 2%  Si ohne Ni u. ein Cr-Mn-Stahl mit 4%  Si u. 4%  Ni besaBen 
zufriedenstellende mechan. u. korrosionsbestandige Eigg. Sie erschienen daher ais 
Ersatz des Cr-Ni-Stahls mit 18% Cr u. 8%  Ni fiir einige Zwecke geeignet. Ais Vorteil 
dieser neuen Stahle wird das Fehlen von Komwachstum bis zu Tempp. yon 1200° 
angegeben, femer noch infolge der austenitferrit. Struktur die gute Widerstands- 
fahigkeit gegen interkrystalline Korrosion u. Oxydation bei hohen Tempp. Die Cr-Ni- 
otahle mit 4 u. 6%  Si besitzen neben zufriedenstellenden mechan. u. korrosions-
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bestandigen Eigg. nocli eine derartige hohe Warmfestigkeit, daB sie den hock nickel- 
haltigen (20— 25% Ni) Stilklen nicht nachstehen. Ebenso wie die Cr-Mn-Stahle be- 
sitzen diese Stahle ein doppeltes austenitferrit. Gefiige, ein Felilen des Kornwachstums 
bis zu hohen Tempp. sowie gute Widerstandsfahigkeit gegen interkrystalline Korrosion. 
(Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1 9 3 5 . Nr. 7. 5— 15. Moskau, Werk 
Elektrostahl.) H och stein .

P. B. Michailow-Michejew, Physikalisch-mechanische Eigcnschaften von rost- 
freiem Chrom-Molybdansłahl. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 159.) Verwendung eines hochgekohlten 
Stahles mit 0,5— 0,7% C, 12— 17% Cr u. 1,5— 2,5% Mo fiir, die Herst. von Turbinen- 
schaufeln. EinfluB der Warmbehandlung (Abschrecken von 950° iii Ol u. Anlassen 
bei 750— 800° mit nachfolgender Erkaltung in Ol oder Luft) auf die mechan. Eigg. des 
Stahles (Streckgrenze, ZerreiBfestigkeit, Dehnung, Kaltbiegewinkel, Kerbsclilagfestig- 
keit). Best. der Enniidungsfestigkeit, der Korrosionsbestandigkeit u. der Dauerstands- 
festigkeit. Der Stahl wird zur Verwendung von Gegenstanden, die hohen Arbeitsteinpp. 
ausgesetzt sind, auf Grund seiner ermittelten Eigg. empfohlen. (Spezialstahl [russ.: 
Katschestwennaja Stal] 1 9 3 5 . Nr. 10. 38-—41. Leningrad, Hiittenwerk, Teclin. Hocli- 
sehule, Stalin.) HOCHSTEIN.

W . S. Rutess, Ober die Ersćhmdzung von Chrom-Molybdan-Aluminiumstahl im 
Hochfreąuenzofen und seine Verarbeitung. Angaben iiber die Herst. u. Warmbehandlung 
eines Stahles mit 0,38—0,45% C, 0,4— 0,7% Mn, 0,3% Si, 1,5— 1,8% Cr, 0,3—0,45% 
Mo, 0,8— 1,3% Al, bis 0,2% Ni, bis 0,03% S u. P im Hochfreąuenzofen. Wahrend 
der Schmelzperiode betrug der Abbrand an C etwa 20— 25%, an Mn ca. 22—26% u. 
an Si ca. 75—80%, im Augenblick des Zusatzes betrug der Abbrand an C ca. 13 bis 
14%, an Mn ca. 4—5%, an Cr ca. 1,3— 1,5%, an Al ca. 50— 60% u- an Ferroaluminium 
ca. 20— 25%. Bei einem Geh. von 20% Magnesit in der Schlacke wird die Lebens- 
dauer des bas. Tiegels erlioht, gleichzeitig wird die Zahfliissigkeit der Schlacke nicht 
vergróBert. Der im Hochfreąuenzofen hergestellte Cr-Mo-Al-Stahl besitzt gleichgute 
mechan. Eigg. wie ein im Lichtbogenofen erschmolzener Stahl. (Spezialstahl [russ.: 
Katschestwennaja Stal] 1 9 3 5 . Nr. 10. 34—38. WIAM.) H och stein .

S. F. Jurjew und N. S. Sinowitsch, Untersuchung von Chrom-Aluminium- 
Molybdanstahlen fiir stickstoffgehartete Kurbelwellen. Eingehende Priifung der technolog., 
mechan. u. anderen Eigg. von Stahlen mit 0,25— 0,5% C, 0,25— 0,55% Si, 0,2—0,8% 
Mn, 0,7— 1,75% Cr, bis 3,7% Ni, 0,23— 1,25% Al u. 0,13— 0,63% Mo. Auf Grund 
der Ergebnisse bei der Ver\vendung solcher Stahle ais Werkstoff fur Kurbelwellen 
von Dieselmotoren kommcn die Vff. zu dem SchluB, daB sie sich mit Erfolg fiir die 
Herst. von stiekstoffgehSrteten Werkstiicken verwenden lassen. (Spezialstahl [russ,: 
Katschestwennaja Stal] 1 9 3 5 . Nr. 5. 14—24. NATI.) HOCHSTEIN.

P. B. Michailow-Michejew, Warmfester hochlegierler Chrorn-Wolfmmstahl fiir 
Herstdlung von Turbinenschaufeln. Unters. der Warmfestigkeit von Cr-W-Stahlen 
mit 0,6—0,7% C, 0,4% Mn, 0,4% Si, 0,01% S, 0,04% P, 17,5% Cr u. 2,0—2,1% W 
ais Ersatzstahl fur den teueren Cr-Mo-Stahl bei der Herst. von Turbinenschaufeln 
u. anderen Gegenstanden, die Arbeitsteinpp. von 500— 550° ausgesetzt sind. Es wurden 
die giinstigsten Warmbehandlungsbedingungen der Cr-W-Stahle ermittelt u. die er- 
zielten Werte der mechan. Eigg., insbesondere der Dauer- u. Warmfestigkeit, sowie 
die Korrosions- u. Hitzebestiindigkeit angegeben. (Spezialsta,hl [russ.: Katschest
wennaja Stal] 1 9 3 5 . Nr. 8. 39— 47. Abteilung fiir Metalle ZKTJ.) H och stein .

B. G. Liwschitz und N. J. Drosdow, Uber den Ersalz von WolframmagnetstaM 
durch Chromstahl mit Zusatzen t•on Molybdan oder Mangan. Zweeks Ersatzes des 
W-Magnetstahles wurden 3 Cr-Stahle mit Gelih. an Mn u. Sio untersucht. Die Unters. 
ergab, daB ein Stahl mit 1% C, 1,5% Mn u- 8,16% Cr nach einer dreifaehen Warm
behandlung u. ein Stahl mit 1,07% C, 1,76% Mo u. 9,68% Cr nach einem einfachen 
Abschrecken einem W-Magnetstalii hinsichtlich der dauermagnet. Eigg. mindestens 
gleichwertig waren. Es wurde femer gezeigt, daB durch eine dreifache Warmbehandlung 
des Cr-Mo-Stahles die Leistung nur um ca. 5— 6%  gegeniiber einer n. einfachen Ab- 
schreckbehandlung in 01 gesteigert wurde. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja 
Stal] 4. Nr. 1. 56— 61. 1936. WEJ.) H ochstein .

D. M. Skorow, Ausicahl von Stahlen fiir Gesenke und dereń Wdmiebehandlung. 
Angaben iiber die hauptsachlichsten Briiche an Gesenken u. die Eehlerursachen. Aui- 
stellung der an Gesenke zu stellenden Anforderungen. Ubersicht iiber die in Amerika, 
England u. Deutschland bevorzugten Gesenkstahllegierungen. Angabe iiber Warm
behandlung u. Yerwendung von 3 Yersehiedenen Gesenkstahlen, die im Moskauer
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Automobilwerk Stalin Verwendung finden. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja 
Stal] 1 9 3 5 . Nr. 10. 21— 27. Moskau, Automobilwerk Stalin.) HOCHSTEIN.

G. N. Fornin und S. A. Berner, Stahl fiir Automobilrahmen und seine Wdrme- 
behandlung. Unters. iiber die Griinde yon gelegentlich auftretendem AusschuB bei 
der Herst. von Automobilrahmen aus einem Stahl mit 0,24—0,34% G, 1,25— 1,5% 
Mn, 0,25% Si, 0,04% P u . S  0,04% S. Best. der mechan. Eigg. in Abhangigkeit 
yon der voraufgegangenen Warmbehandlung. Ais Ursache des Ausschusses wurde 
mangelnde Stahląualitat u. falsche Warmbehandlung ermittelt. (Spezialstahl [russ.: 
Katschestwennaja Stal] 4 . Nr. 1. 39— 43. 1936. Moskau, Autowerk Stalin.) H o c h s t .

S. I. Wolfsson und A. M. Borsdyka, Untersuchung von legierten Stdhlen fur 
Erdóldestillationsanlagen. Unters. von 4 warmfesten u. hitzebestandigen Stahlen, von 
denen sich ein Stahl mit 0,13% C, 0,19% Mn, 0,50% Si, 0,01% S u. 5,8% Cr sowie 
ein Stahl mit 0,16% C, 0,53% Mn, 0,56% Si, 5,6% Cr, 0,65% Mo u. 0,013% S fur 
die Erdol- u. chem. Industrie infolge ihrer warmfesten, korrosionsbestandigen Eigg. 
besonders geeignet erwiesen. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1 93 5 . Nr. 4. 
38—45. Werkstoff-Unters.-Lab. Naphtaprojekt.) HOCHSTEIN.

Sidney J. French, Eine neue leichtschmelzende Legierung. Durch Zusatz von 
In zu dem ąuatemaren LrPOW ITZ-M etall (50% Bi, 27% Pb, 13% Sn, 10% Cd) wurden 
niedrigschm. Legierungen erzielt. Ais giinstigster Zusatz stellte sich 18,1% In heraus: 
Die entsprechende Legierung schm. bei 46,9° u. erstarrt bei 46,7°. Gegenuber L i p o w i t z - 
Metall (70°) u. W oO D Scher Legierung (60°) hat d ie  neue Legierung neben dem Vorteil 
des niedrigeren F. eine groBere Bestandigkeit gegen Oxydation. AuBerdem ist sie fiir  
den menschlichen Kórper unschadlich. Nachtcilig ist ihr hoher Preis. Anwendungs- 
moglichkeiten werden besprochen. (Ind. Engng. Chem. 27. 1464— 65. D ez . 1935. 
Hamilton, N. Y ., Colgate Univ.) G o l d b a c h .

Sidney J. French und Donald Saunders, Uber den EinflufS von Thallium auf den 
Erstarrungspunkt der Lipouńtz-Legierung. Vff. versuchen, das teure In (vgl. vorst. 
Ref.) durch ein billigeres Metali, das Tl, zu ersetzen. Eine Legienmg mit 6% Tl hat 
den tiefsten mit diesem Metali zu erreichenden E. Er liegt bei 66,6°. Die mit 6% Tl 
zu erreichende Emiedrigung des E. ist ebenso groB wie durch 2%  la  erhaltene Er- 
niedrigung. Heryorzuheben ist, daB die Tl-haltigen Legierungen trotz Riihrens eine 
starkę Tendenz zu Unterkuhlungen aufweisen. Die mit Tl-Zusatz erhaltenen Legie- 
rungen zeigen ein der Lipowitzlegierung sehr ahnliches Yerh. hinsichtHch ihres Aus- 
sehens, Dehnbarkeit, H&mmerbarkeit u. hinsichtlich ihres Oxydationsverh. Sie 
zeiehnen sich gegenuber der 2%ig. In-Legierung durch niedrigeren Preis aus. (Metals 
and Alloys 7. 22—23. Jan. 1936. Hamilton, N. Y., Colgate Uniy., Lab.) W e r n e r .

Sidney J. French, Der Einflufi von Thallium, auf den Erstarrungspunkt der Indium- 
Lipowilzlegierung. (Vgl. vorst. Reff.) Vf. untersucht den gemeinsamen EinfluB von 
In u. Tl auf den E. der Lipowitzlegierung. Die durch Zusatz von 18,1% In erhaltene 
Emiedrigung des E. der Lipowitzlegierung yon 72° auf 46,9° wird durch weiteren 
Zusatz von 1% bzw. 2%  Tl nicht beeinfluBt. Ein groBerer Tl-Zusatz setzt den E. 
wieder herauf. (Metals and Alloys 7. 64. Marz 1936. Hamilton, N. Y ., Colgate Uniy., 
Labor.) W e r n e r .

—■, Werksloffpriifung mit dem Feilspdneverfahren. Kurze Angaben iiber Eignung 
u. Bedeutung des Verf. (Maschinenbau. Der Betrieb 1 4 . 305—06. 1935.) SKALIKS.

R. Berthold und M. Zacharów, Untersuchungen an Róntgenverstdr!cerschirmen. 
Iheoret. vorauszusehen war, daB bei kleincn Werkstoffdicken, bei denen die Streu- 
strahlung keine ausschlaggebende Rolle spielfc, Aufnahmen ohne Verstarkerschirm die 
beste Bildgute aufweisen, u. daB bei groBen Werkstoffdicken (uberwiegender EinfluB 
der Streustrahlung) Schirme hoher Verstarkerwrkg. trotz ihrer geringen Zeichenscharfe 
zu den besten Ergebnissen fiihren. — Die experimentellen Unterss. wurden fast aus- 
schheBlich an Stahl vorgenommen. Die Verstarkerfaktoren yerschiedener Schirme 
wurden in Abhangigkeit von der Strahlenąualitat ermittelt. Man kann 3 Gruppen 
von Verst*rkerschirmen (aus dem Jahre 1935) mit kleiner, mittlerer u. hoher Verstarker- 
^Tkg. unterscheiden. Zur vergleichenden Ermittlung der Zeichenscharfe wurden Stahl- 
drahte Yerschiedener Durchmesser filmnahe auf die durchstrahlten Stahlplatten auf- 
gelegt u. photographiert. Fiir die Best. der Fehlererkennbarkeit wurden Aufnahmen

u. ohne Verstarkerschirm bei yerschiedenen Werkstoffdicken hergestellt. Die 
Ergebnisse sind in graph. Darst. wiedergegeben. Dio Fehlererkennbarkeit ist abhangig 
von der Stahldieke derart, daB unter den jeweils zweekmaBigen Aufnahmebedingungen
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(BelichtungsgroBe u. Brennfleckabstand) bis herauf zu etwa 10 mm Stahldicke der 
Verzicht auf Verstarkerfolien, von hier bis etwa 35 mm Stahldicke die Anwendung 
scharf zeichnender Verstarkerschirme, von hier etwa die Benutzung von Schirmen 
hohen Yerstarkungsgrades die bcsten Ergebnisse liefern. (Z. Metallkunde 28. 40—42. 
Febr. 1936. Bcrlin-Dahlem, Rontgenstelle beim Staatl. Materialpriifungsamt.) S k a l i k s .

H. Hanemann, Prufung von Weichłoten. Es wird ein Verf. zur Unters. yon Weieh- 
loten beschrieben, dad. gek., daB bei der Ausfiihrung der Vergleichslótungen Blech- 
streifen von 500 mm Lange, 50 mm Breite u. 0,5 mm Dicke mit einer Uberlappung 
yon 5 mm aufeinander gelotet werden. Diese Streifen werden mit einem Holzhammer 
geradc gerichtet u. hierauf aufeinander gelotet, bei gleichzeitiger Feststellung der 
Kolbentemp. Die Eignung eines Weichlotes iiuBert sich in der Art des Flusses u. der 
Verb. mit dem zu lotenden Metali. Ein MaB fiir diese Eignung ergibt die Lotzeit, der 
Lotyerbrauch u. die mechan. Festigkeit der Lótnaht. Zur Unters. der Lotzeit wird 
mit einer Stoppuhr festgestellt, wieviel Minuten u. Sekunden der gleiehe Handwerker 
fur die Lotung einer bestimmten Anzahl von Bleehstreifen benotigt. Die Zeiten werden 
in Minuten je m Lotnaht angegeben u. festgestellt fiir Lotung yon WeiB-, Zink- u. Messing- 
blech. Der Lotyerbrauch wird durch Wagen der Lotmenge vor u. nach dem Lóten 
ermittelt u. wird angegeben in g je ni Lotnaht. Die Zeit- u. Gew.-Angaben werden 
yerglichen mit den Werten fur 40%ig- Zinnlot, dio dureh denselben Handwerker er
mittelt sind, unter Angabe der angewandten Lotteinp. Aus den so hergestellten Lótungen 
werden Proben fiir Zugyerss. entnommen. Hierzu werden Streifen von 20 mm Breite 
senkrecht zur Lotnaht abgeschnitten. 20 yon diesen Proben werden in der ZerreiB- 
maschine zerrissen, wobei die Lotnaht in der Mitte der Vers.-Lange liegt. Die Zer- 
reiBlast wird ais Scherfestigkeit in kg-qmm berechnet. Lótungen, dereń Werte unter
1 kg/qmm liegen, werden ais „AusschuB" bezeichnet, aus den iibrigen Werten wird 
das Mittel gebildet. Vf. bespricht ausfuhrlich die bei der Prufung zu beachtenden 
Gesichtspunkte. (Z. Metallkunde 28. 68— 69. Marz 1936. Berlin, Mitt. aus d. Inst. 
f. Metallkunde d. Techn. Hochschule Berlin.) F r a n k e .

F. L. Werner, Aluminium-Hartlote. Es wird die Frage der Anwendung des 
Weichlotens oder Hartlotens yon Aluminium u. seinen Legierungen behandelt, wo
bei Vf. insbesondere auf die Eigg. u. Korrosionsbestandigkeit der Hartlóhtnahte bei 
Verwendung von geeignet zusammengesetzten Hartloten u. tauglichen FluBmitteln
eingeht. (Metall-Woehe 1936. 261— 62. 4/4.) F r a n k e .

L. H. Frost, Widerstandschiceiflung. II. Theorie und Anwendung. (I. ygl. C. 1936.
I. 3746.) An Hand yon Kurven diskutiert Vf. Transformatorcnleistung u. Elektroden- 
druck fiir die yerschiedenen Verbb. u. Blechstarken sowie den EinfluB der Lange u. 
Ausladung des Elektrodenhalters auf den Kraftyerbrauch des Transformatora. Weiter 
werden Vorr. zum Messen u. Regulieren des Elektrodendruckes beschrieben u. auf 
SchweiBen stark yerrosteter Werkstucke eingegangen. (Weld. Engr. 21. No. 2. 38—40. 
Febr. 1936. The Electric Controller and Mfg. Co.) F r a n k e .

J. R. Dawson, Schweipen von Chrom.slahlen in den chcmischen Industrieaidagen. 
(Chem. Age 34- Nr. 871. Metallurg. Sect. 15— 17. 7/3. 1936. —  C. 1936- I. 1952.) F k e .

P. Braner, Wiederherstellung gesprungener Bronzeglocken durch Schweipung. Be
schreibung der Ausbesserung gesprungener Bronzeglocken mittels AutogenschweiBung, 
wobei auch auf die Vorbereitung der Glocke fur die SchweiBung ausfuhrlich ein
gegangen wird. (Autogene Metallbearbeitg. 29. 85— 88. 15/3. 1936. Charlottenburg, 
Lehr- u. Yersuchswerkstatten f. SchweiBtechnik.) F r a n k e .

E. J. W. Egger, Autogenes Schneiden mittels Acetylen-Sauerstoff und seine An
wendung in der Eisen- und Stahlindustrie. Kurzer tlberblick iiber das Brennschneiden 
mittels Acetylensauerstoff. (Iron Steel Engr. 13. Nr. 3. 27—29. Marz 1936. Pittsburgh,
Pa., The Linde Air Products Co.) F r a n k e .

A. Bilart, Verbleien. Nach Beschreibung der beiden Verbleiungsvcrff. — Ver- 
bleien nach yorangegangener Cberziehung des Werkstiickes mit einer diinnen Lage 
einer Pb-Sn-Legierung (50 : 50 bzw. 40 : 60) oder direktes Verbleien ohne Zwischen
schicht — werden an Hand zahlreieher Abbildungen u. prakt. Beispiele die fur die 
yerschiedensten Werkstucke in Frage kommenden Verff. besprochen. (Metaux 11. 
(12). 31—37. F ebr. 1936.) F r a n k e .

May, Korrosicm-sschutz des Eisens durch Phosphatieren. Kurze B e s c h r e i b u n g  der 
Anwendung von H3P 04 zum Beizen von Blechen. (Oel Kohle Erdoel Teer 12- 2o5. 
22/3. 1936. Braunschweig.) F R A N K E .
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Karl Daeves und Franz Eisenstecken, Siiureloslichkeit und Roslungsverhalten 
von unlegierlen Baustahlen. Auf Grund yon yergleiehenden Naturrostungs- u. Saure- 
l6aliolikeitaverss., die zur Nachpriifung einer franzos. Abnahmevorschrift (Cahier des 
Charges General des Ponts et Chaussees, art. 28), nach der die Rostbestandigkeit yon 
Stahl durch einen Saurelosungsyers. ermittclt werden soli, an Reineisen, an un- 
gekupfertem u. gekupfertem S.-M.-Stahl u. Tliomasstahl durchgefuhrt wurden, 
kommen Vff. zu dem Ergebnis, daB der Saurelóslichkeitsvers. in der fiir dio Abnahme 
yorgeschriebenen Eorm nicht nur quantitativ keinerlei Sehliisso auf das Verh. gleicher 
u. ahnlicher Stahlsorten unter atmosphar. Bedingungen zuliiBt, sondern daB er sogar 
die bei allen Verss. des In- u. Auslandes bisher beobachtete Reihenfolge im tatsachlichen 
Rostungsverh. yerschiedener Stahlarten yertauscht. (Stahl u. Eisen 56. 417— 18. 
2/4. 1936. Dusseldorf u. Dortmund, Mitt. der Kohle- u. Eisenforsehung G. m. 
b. H.) ___________________  F r a n k e .

A. N. Schtschelokow, U. S. S. R., Herstellung von Kemmassen fiir die Gitfieisen- 
fabrikalion. Dio Herst. erfolgt unter Verwendung yon eingedickten Sulfitcellulose- 
ablaugen ais Bindemittel unter Zusatz von 0,2— 0,7% Portlandzement. (Russ. P. 
45042 Tom 15/1. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R ic h t e r .

E. P. Golowin, U. S. S. R., Herstellung von Kemmassen fiir die GuPeisenfabrikation. 
Die Herst. erfolgt unter Verwendung yon Leinól ais Bindemittel, wobei zwecks Ver- 
nieidung der Acroleinbldg. noch etwa 0,7% NH3-Nitrat u./oder -Carbonat zugesetzt 
werden. (Russ. P. 45 044 yom 11/6. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R ic h t e r .

N. A. Minkewitsch, S. K. Iliinski, W . I. Proswirin und W . D. Jachina, 
U. S. S. R ., Zementieren von Stahlgegenstanden. Das Zementieren erfolgt mit Hilfe 
yon KW-stoffdampfen, die durch Spaltung yon Dampfen fl. Mineralolprodd. bei etwa 
750° u. nachtragliche Entfernung des S, sowie der Teerbestandteile erhalten werden. 
(Russ. P. 45306 vom 2/10. 1934, ausg. 31/12.1935.) R ic h t e r .

Soc. Industrielle & Commerciale des Aciers, Frankreich, Gegen korrodierende 
Einflusse widerstandsfdhige Legierung, bestehend aus bis zu 1% C, 10—25% Cr, 20 bis 
40% Ni, 1— 10% Mo, 2— 7%  Sb, bis zu 10% Cu, Rest Fe. Eine besonders gunstig 
zusammengesetzte Legierung besteht aus 0,15% C, 18% Cr, 30% Ni, je 5%  Mo, Sb 
u. Cu, Rest Fe. Die Legierung wird z. B. yon alkoh. u. salzsauren Lsgg. nicht an- 
gegriffen. (F. P. 791803 yom 28/6. 1935, ausg. 18/12. 1935. D. Prior. 13/9.
1934.) . ' Ge iszl e r .

Robert Bosch Akt.-Ges., Stuttgart, Legierung fiir Dauermagnete, bestehend aus 
20—40% Cu, 7—30% Ni, 3— 20% Al u. mindestens 25% Fe. Ein etwaiger C-Geh. 
darf 1,5% nicht uberschreiten. AuBerdem konnen bis zu 20% Co u. insgesamt bis zu 
10% Cr, Mn, W, Mo, V u. Ti einzeln oder zu mehreren zugegen sein. Den hohen Cu- 
Gelih. entsprechen niedrige Ni-Gehh. Das Cu bewirkt eine Steigerung der Koerzitiy- 
kraft u. eine Herabsetzung des F. der Legierung, so daB sie bei niedrigerer Temp. ver- 
gossen werden kann. (E. P. 441243 yom 12/4. 1935, ausg. 13/2.1936. D. Prior. 
30/5.1934.) Ge iszl e r .

Westiughouse Electric & Mfg. Co., East Pittsburg, ubert. yon: Porter H. Brace, 
Forest Hills, Pa., V. St. A., Kupferlegierung, bestehend aus 0,1—5%  Zr, 0,05— 10% Ag, 
Rest Cu. Die durch Warmebehandlung yergutbare Legierung weist bei guten mechan. 
Eigg. hohe Leitfahigkeit fiir Warme u. Elektrizitat auf. Sie ist besonders zur Herst. 
von yerwickelt gestalteten GuBteilen an elektr. Maschinen, z. B. yon Kommutatorteilen, 
geeignet. (A. P. 2 026 209 yom 14/12. 1934, ausg. 31/12. 1935.) Ge iszl e r .

A. R. Lindblad, Stockholm, Schweden, Gewinnung von Kobalt bei der Verarbei- 
tung von kupferhaltigen Sulfiderzen. Das Erz wird, gegebenenfalls nach yoran- 
gegangener Rostung, auf Konzentrationsstein geschmolzen. Der Stein wird alsdann 
in Ggiv. von SiOa oder Silicaten yerblasen, so daB das Co unter Silicatbldg. yerschlackt 
wird. Dio Schlaeko wird sodann in Ggw. yon As20 3 u. S oder yon Verbb. dieser Stoffe 
rcduzierend geschmolzen, so daB Co-haltige Speise u. Konzentrationsstein gebildet 
werden, die zu Boden sinken u. yoneinander getrennt werden. Die Kobaltspeise wird 
osydierend behandelt, zweckmaBig yerblasen, so daB eingehendes Co emeut oxydiert 
u. yerschlackt wird, wahrend die As;,03 entweicht. Die erhaltene Co-reiche Schlacke 
wird durch wTeiteres Umschmelzen, gegebenenfalls durch Red. oder auf nassem Wege 
durch Losen in Sauren auf Co yerarbeitet. (Schwed. P. 84996 yom 17/12. 1931, 
ausg. 3/12.1935.) D r e w s .
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J. H: son Harlitz, Vargon, Schweden, Schwermetallegierungen. Die Si-Legie- 
rungen der in Frage kommenden Metalle, z. B. Cr, Mn, W, V, werden mit oxydhaltigen 
Materialien im elektr. Ofen geschmolzen. Die elektr. Energie wird łiierbei mittela 
rohrformiger Kohlenelektrode zugefiihrt, um der Kohlung der hergestellten Legierung 
durch die Elektrodenkohle rorzubeugen. Die rohrfórmige Elektrode kann gegebenen- 
falls mit Kalk oder mit einem anderen geeigneten, nichtleitenden Stoff gefiillt werden. 
(Schwed. P. 85121 vom 16/7. 1934, ausg. 24/12. 1935.) Dr e w s .

Ernst Justus Kohlmeyer und Klaus GraBmann, Berlin, UersUUung kohlenstoff- 
und aluminiumfreier Legierungen des Ta, Nb, V, Zr, Ti, Cr oder anderer Metalle mit 
hohem F., dereń Oxyde schwer reduzierbar sind. Das Oxyd des betreffenden Metalls 
wird mit NiO innig gemischt u. die Mischung mit H, reduziert. Infolge der Ggw. des 
Ni wird die Red.-Temp. der Oxyde bedeutend ermaBigt. Wahrend z. B. bei der Be
handlung von Ta-Oxyd allein bei 1600° noch kein Metali erhalten wird, werden 
Mischungen aus Ta- u. Ni-Oxyd schon bei 1380° reduziert. Es wird angenommen, 
daB die Eig. des Ni, H2 zu losen, eine Rolle bei der Rk. spielt. Nach der Red. wird das 
erhaltene Gut zu einer Ni enthaltenden Legierung zusammengeschmolzen. Dio zur 
Red. golangende Mischung wird zweckmaBig vorher gesintert u. der Sinterkorper 
ohne ihn abzukuhlen, in einer H2-Atmosphare weiter erhitzt. (D. R. P. 625 046 
KI. 40 b vom 27/7. 1933, ausg. 3/2. 1936.) Ge iszl e r .

Fagersta Bruks Aktiebolag, Fagersta, Schweden, Geprefite und gesinterte Hart- 
■metollegierungen. Eine durch Mischen von Hartmetallcarbid bzw, -carbiden mit einem 
Bindemittel aus mit Gasen reduzierbaren Metallverbb., die gegebenenfalls mit Metallen 
vermengt sein kónnen, erhaltene M. wird vor, wahrend oder nach dem mit dem Mischen 
verkniipften Vermahlen ein- oder mehrmals in reduzierender Atmosphare erhitzt. 
Die Temp wird so gehalten, daB das Gemisch zwar vollstandig reduziert wird, jedoćh 
kein volumenverminderndes Sintem eintritt. ZweckmaBig arbeitet man zwischen 
600 u. 900°. Nach dem Ausfiihrungsbeispiel verwendet man W-Carbid im Gemisch 
mit Co-Oxyd. Letzteres kann durch Fe- oder Ni-Oxyd ersetzt werden. —  Hierzu 
vgl. F. PP. 786 055 u. 787 010; C. 1936.1. 2203. (Schwed. P. 84 903 vom 22/2. 1932, 
ausg. 19/11. 1935.) Dr e w s .

Firth Ster ling Steel Co., McKeesport, Pa., V. St. A., Hartmełallegierung, be- 
stehend aus 15— 60% V- oder Ti-Carbid oder beiden, 25—82% Mo oder W oder beiden 
u. 3— 15°/0 Al mit der MaBgabe, daB die Summę der Gehh. an Al u. Mo bzw. W bzw. 
W u. Mo mindestens 50% ausmacht. Vom Al kónnen bis zu 10% durch Mg oder Be 
oder beide ersetzt sein. Die Herst. der Legierung geschieht zweckmaBig durch Pressen 
u. Sintern. Die Legierungen besitzen etwa die gleiche Hartę wie die ublichen Hart- 
legierungen mit hohen Gehh. an Carbiden u. Co o. dgl. ais Hilfsmetall, doch ist ihre 
Herst. einfacher, weil das Pulvergemisch die PreBwerkzeuge weniger angreift. Durch 
das Al soli die Sintertemp. herabgesetzt werden. (E. P. 436255 vom 20/7. 1934, 
ausg. 7/11. 1935.) Ge iszle r .

Grasselli Chemical Co., ubert. von: William K. Schweitzer, Cleveland, Oh., 
V. St. A., FluBmittel zum Weichloten, bestehend aus einem Phosphat, das bei oder 
unter der Lottemp. zersetzlich ist, z. B. Glyceryl-, Butylphosphat, Na2HP04 oder 
(NH4)2HP04. Das FluBmittel eignet sich zum Loten von verzinktem u. verzinntem 
Fe, Cu u. Messing. (A. P. 2 031909 vom 31/10.1933, ausg. 25/2. 1936.) Ma rkH.

Grasselli Chemical Co., Cleveland, ubert. von: Edward A. Taylor, Shaker 
Heights, Oh., V. St. A., FlufSmiitel zum Weichliiten, bestehend aus ZnCU u. einer ge- 
ringen Menge NaC103 oder NaN03. Beispiel; einer ZnCL,-Lsg. von 50° Be werden 
Vi— V2 Gew.-% NaC103 zugesetzt. Das FluBmittel laBt sich nach dem Loten leicht 
abwaschen. (A. P. 2 031 913 vom 3/11. 1933, ausg. 25/2. 1936.) Mark h off .

A. 0. Smith Corp., ubert. von: Louis J. Larson, Milwaukee, Wis., V. St. A., 
TJmhullte, JSchweiflelektrode. Die Umhiillung enthalt C-haltiges Materiał u. 0 2-haltige 
Stoffe in solchem Verhaltnis, daB sich die Zahl der C-Atome zu der der nutzbaren
O-Atomen wie 54— 66: 100 verhalt. Ais C-haltige Stoffe dienen Holzkohle, Holz- 
mehl u. dgl., wahrend ais 0 2-abgebende Stoffe Metalloxyde, -carbonate u. -hydroxyde, 
z. B. Fe30 4, Si02, AL,03, Na20  u.dgl., dienen. Handelt es sich um das SchweiBen von 
legierten Stahlen, dann wird dem SchweiBstab das Legierungsmetall, wie Co, Ni, "  > 
Mo, Y, Cr, Mn usw., in Form der Osyde in der UmhiiHuhg beigegeben. Die Uinhiillung 
enthalt auBer den ublichen.Bindę- u. FluBmitteln noch so viel Mn, besonders in Gestalt 
von Ferromangan, daB die SchweiBe 0,3— 0,7% Mn-Geh. aufweist. Die Elektrode ergi o
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saubere, von Hohlraumen frcie SchweiBungen. (A. P. 2 021 628 vom 2/11. 1934, ausg. 
19/11. 1935.) H. W e s t p h a l .

Franz Wortmann und Soc. An. des Ateliers de Secheron, Genf, Sohweiz, TJm- 
hiillte SchweifSelektrode zur Erreiehung einer hohen Kerbzahigkeit, dad. gek., daB sie 
wenigstens zwei miteinander abwechselnde Hilfshiillen besitzt, von denen dio eine 
yerbrennbare, aber sehwer entziindliehe Stoffe enthalt, welche beim SchweiBen eine 
Schutzflammenschicht um die Elektrode bilden, wahrend die andore 0 2 in gebundener 
Form zur Verbrennung der sehwer entziindliehen Stoffe besitzt. Fiir die erste Schicht, 
die auch eine zur Verbrennung nicht ausreichende Menge von 0 2 in gebundener Form 
enthalten kann, kommt beispielsweise Holzkohle zur Ver\vendung, wahrend ais 0 2 ent- 
haltende Stoffe der zweiten Hiille Metalloxyde u. -earbonate dienen. Die Elektrode ver- 
hindert ein t!bergehen brennbarer Stoffe in die Schlacke u. die SchweiBe. (Schwz. P. 
178 844 vom 27/12.1934, ausg. 1/2. 1936.) H. W e s t p h a l .

Hirsch, Kupfer- u. Messingwerke A.G. ,  Finów, Mark (Erfinder: Eugen Vaders, 
Berlin), Schweifidraht fiir Kupfer-Nickellegierungen, bestehend aus 30—80% Cu, 70 bis 
20 N i, 1— 1,5 Si u. 0,1—5 Mn. Der gleichzeitige Zusatz von Si u. M n bewirkt eine 
Festigkeitssteigerung der SchweiBnaht. (D. R. P. 627 319 KI. 49 h yom 1/10. 1932, 
ausg. 13/3. 1936.) M a r k h o f f .

Pyrene Co. Ltd. und Edwin Cecil Frederick King, Brentford, England, Mittel 
zur Oberflachenteranderung von Al u. Cu-freien Al-Legierungen. Zu an sich bekannten 
Aufschlammungen bzw. Lsgg. von Alkalicarbonaten u. Alkalichromaton werden noeh 
ein oder mehrere neutrale Alkalisalze, z. B. Na2HP04, u./oder ein oder mehrere Carbonate 
eines gegeniiber Al elektro-negatiyen Metalls, die nicht mit den iibrigen Bestandteilen 
reagieren, z. B. „Chromcarbonat“ , zugesetzt. Es konnen auch Ni-, Co-, Mn- u. Ti- 
Carbonat angewendet werden. (E. P. 441088 vom 13/7. 1934, ausg. 6/2. 1936.) N i t z e .

Druidenau, Eismaschinen- u. Kiihlanlagen G. m. b. H., Aue, Erzgebirge, 
Erzeugung elektrolytischer glanzender Silbemiederschlage. Den cyankal. schwefelkohlen- 
stoffhaltigen Elektrolyten nach dem Patent 606 751 werden noch Alkali- u. Ammonium- 
carbonate oder NH3 oder Alkali- u. Ammoniumformiat einzeln oder im Gemisch zu
gesetzt, gegebenenfalls auch Fe-Verbb. Beispiel: der Elektrolyt enthalt pro Liter 
30 g Ag, 25 freies KCN, 15 K2C03, 3 NH4OH, 15 KCOOH. (D. R. P. 627 559 KI. 48 a 
vom 21/6.1934, ausg. 18/3.1936.) Zus. zu D. R. P. 806 751; C. 1935. I. 1933.) M a r k h o f f .

W. C. Heraeus G. m. b. H. (Erfinder: Paul Haas), Hanau a. M„ Elehtrolytische 
Erzeugung dunkler Rhodiumniederschlage. Den iiblichen Rh-Badern werden organ. 
Koli. oder kolloidbildende Stoffe zugesetzt. Temp. 50°. Je nach Art u. Menge des 
Zusatzes erhalt man yerschiedene Tónungen. Beispiel: 2,5 g Rh werden ais Rh(OH)3 
in 15—25 ccm HBF3 gel. Zu dieser Lsg. gibt man 1 1 verd. H2S04 (2—2,5%) u. 6 g 
gel. Gelatine. (D. R. P. 627 264 KI. 48 a vom 5/6.1935, ausg. 12/3.1936.) M a r k h o f f .

G. M. Badaljan, U. S. S. R., Verhinderung der Korrosion von Magnesium und 
Mag)iesiumlegierungen. Mg bzw. Mg-Legierungen werden in einer Lsg. von eisenfreiem 
dihydroorthophosphorsaurem Mn [MnH4(P04)2] in H3P04 behandelt, wobei das Ver- 
haltnis der gesamten Phosphorsaure zur freien H3P04 15: 1 bis 5: 1 betragt. (Russ. P. 
45482 yom 5/11. 1934, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

H. M. Boylston, An introduction to the metallurgy of iron and steel. 2 nd ed. London:
Chapman & H. 1936. (563 S.) 8°. 25 s.

[russ.] Nikolai Alexandrowitsch Schaposchnikow, Die Grundlagen der mechanischen Priifting
der Metalle. Łeningrad-Moskau: Onti 1936. (324 S.) 4 Rbl.

IX. Organische Industrie.
M. W . Lichoscherstow, A. A. Petrow und S. W . Alexejew, Zur Frage der 

Bildung ton Phenolen bei der katalytischen Zerlegung des Athylalkohols nach der Methode 
des Akademiemitgliedes S. W. Lebedew. Aus der KW-stoff-Fraktion eines Kondensats der 
teehn. Divinylherst. nach L e b e d e w  (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimit
seheski Shumal. Sser. A. Shumal obsehtschei Chimii] 3 [1933]. 698) wurden nach 
iiblichen Verff. isoliert: o-Kresol, Spuren p-Kresol, o- u. m-Athylphenol, sowie ein hoch sd.

^ —260°) venvickeltes Gemisch von Phenolhomologen. Das Gemisch der rohen 
^nenole lieB sieh mit HCHO u. Urotropin zu piast. MM. bzw. Iditol fiir Polituren 
kondensieren. Der Bldg.-Mechanismus der Phenole wird diskutiert. (Chem. J. Ser. A. 
” • a% . Chem. [russ.: Chimitseheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii]
4 (66). 1274—78. Woronesh.) - B e r s i n .

x y m .  1. 290
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Pennsylvania Salt Mfg. Co., Philadelphia, iibert. von: Charles F. Weitzel, 
Harry G. Potts, Wyandotte, Mich., und Jude E. Underwood, Swarthmore, Pa., 
V. St. A., Chlorieren. Das Verf. des A. P. 1 971 241; C. 1935. I. 499 zum Chlorieren 
mittels elementarem Chlor kann ganz allgemeine Anwendung finden. (Can. P. 350460 
vom 9/3. 1934, ausg. 21/5. 1935. A. Prior. 1/4. 1933.) KoNia.

I. I. Stetter, U. S. S. R., Darstdlung von chlor- und siliciumlialtigen organischen 
Verbindungen. Acetylen, Athylen, ihre Homologen oder CO werden, gegebenenfalls 
in Mischung mit indifferenten Gasen, bei n. oder erhóhtem Druck mit SiCl, in Mischung 
mit A120C14 oder Metallchloriden ais Katalysator behandelt. Hierbei werden folgende 
Verbb. erhalten: Clz8iCH =  CHCl, Cl^SiCH ■ CH2Cl u. Cl3SiCOCl. —  In einem Auto- 
klayen wird eine Mischung aus 200 g SiCl4, 200 g A1C13 u. 16 g HgO eingetragen u. 
darauf N2 bis zu einem Druck von 10 at u. dann Athylen bis zu einem Druck yon 20 
bis 25 at eingedruckt u. geruhrt. Nach einiger Zeit wird emeut Athylen eingedriickt 
u. dies so lange wiederholt, bis auf 1 Mol SiCl4 1 Mol Athylen in Rk. gebraeht ist. 
Durch Behandlung des Rk.-Prod. mit eisgekiihlter HC1 wird die polymero [S-Chlor- 
athylkiesdsaure isoliert. Die erhaltenen Prodd. finden fiir Synthesen Verwendung. 
(Russ. P. 44 934 yom 2/6. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R ic h t e r .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges. in Rodleben, Anhalt (Erfinder: Walther 
Schrauth, Berlin), Herstdlung von ein- oder mehrioertigen Alkoholem der alipliatischen 
Reihe durch Behandeln yon Fettsauren oder dereń Eslern mit II2 unter Druck bei er- 
hohten Tempp. u. in Ggw. yon Katalysatoren, dad. gek., daB man die bei der Saure- 
garung yon Zucker, Stiirke oder Cellulose enthaltendem Materiał anfallenden Fett
sauren ais solche oder nach yoraufgegangencr Veresterung oder gegebenenfalls nach 
erfolgtem Fraktionieren mit H2 behandelt. (D. R. P. 626 979 KI. 12 o yom 8/8. 1930, 
ausg. 16/3. 1936.) " KcjNlG.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. yon: Wallace
H. Carothers, Fairyille, Pa., V. St. A., Herstellung ungesdttigler Ather. Man erhitzt 
Alkohol u. Vinylacelylen in Ggw. geringer Mengen [0,05— 0,20 Mol auf 1 Mol Mono- 
vinylacetylen (I)] Na-Alkoholat mehrere Stdn. im Autoklayen auf 75— 110° u. trennt 
das Kondensationsprod. yon den nicht umgesetzten Rk.-Teilnehmern ab. Im Sinne 
der Gleich ung:

C H = C -C H = C H S (C H ,=C =C H — CH.OR) — > CHS—C s C — CH2OR
RONa

entsteht aus I iiber den Butadienylather der Acdylendther. —  Mit Divinylacełylen (II) 
konnen sowohl 1 ais auch 2 Alkoholmol. umgesetzt werden. —  Aus I u. CH3ÓH wird 
2-Butinylmethyldther (Kp,-80 99,5— 100°; D .2°4 0,8496; nn20 =  1,42 62) erhalten. In 
gleicher Weise gibt I mit A. 2-Butinylalhyldthcr (Kp.J65 119—120°; D .20., 0,8363; 
no20 =  1,4290), mit Butylalkohol 2-Butinylbutyldther (Kp.750 161— 162°; D .204 0,83 66; 
nu20 =  1,4362), ruit Benzylalkohol 2-Butinylbenzylather (Kp.;, 94,4—96,4°; D .204 0,9943; 
nu20 =  1,5271), mit Athylcnglykol 2-Butinytoxydthylather (Kp.4 71— 72°; D .204 1,0152; 
nn20 =  1,4802), mit Cyclohexanol 2-Bulinylcyclohcxyldłher (Kp.2 64°; D .204 0,9254; 
no20 =  1,47 45), mit Isopropylalkohol 2-Bulinylisopropyldther (Kp.;50 132—134°; 
D .204 0,8334; nn20 =  1,42 44), mit Isobutylalkohol 2-Butinylisobuiylather (D .204 0,8474; 
nn20 =  1,4347) H gibt mit CH3OH 4-Methoxy-2,3,5-hexatrien (Kp.58 71—75°; 
D .204 0,8781; nn20 =  1,4715). Aus I u. p-Thiokresol (HI) wird unter anderem p-Tolyl- 
thioathylacetylen-1 (Zus.: p-CH3C6H4SCH2CH2C ~C H ; Kpn 99°; D .204 1,02 73; nD20 =
I,5807) u. aus H u. HI Di-p-lolylthiodłhylacdyien-1,2 (Zus.: CH3C6H4SCH„CH,C=CCH2-
CH2SC8H4CH3; F. 74— 75°) erhalten. (A. P. 2013 725 yom 14/4. 1933, ausg. 10/9.
1935.) Probst.

P, J. Iwannikow, U. S. S. R-, Katalytische Darstdlung von Athylacetat. A.-Dampf 
wird bei 180—350° iiber einen Katalysator aus Cu-Acetat, dem 0,5— 50% Th-Acetat 
oder -nitrat zugesetzt sind, geleitet. Der Katalysator wird in folgender Weise her- 

gestellt: In einer etwa 5— 8%ig. wss. Cu-Acetatlsg. wird Th-Acetat oder -nitrat gel.> 
auf 50— 90° erwarmt u. mit konz. NaOH-Lsg. im 'OberschuB yersetzt. Der ausgeschiedene 
Nd. wird abfiltriert, mit k. u. dann mit h. W. gewaschen, bei 120— 180° getrocknet u. 
zerkleinert. (Russ. P. 44 910 yom 7/2. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R ichter .

K. G. Pakendorf, U. S. S. R., Darstdlung von EssigsaureestemJdes fi-Phenyl- 
athylalkohols oder seiner Derivate. u>-Acdoxyacdopheno7i oder seine kernsubstituierten 
Deriw. werden in der Kalte bei n. oder erhóhtem Druck in Ggw. yon Pt-, Pd- oder iSi- 
Kat&lysatoren hydriert. — 20 (Teile) w-Acetoxyacetophenon werden in 50 A., dem



1936. I. H IX. Or g a n isc h e  I n d u s t r ie . 4503

0,5 eines 10°/oig. Pt-Katalysators zugesetzt sind, gel. u. bei n. Druek in der Kalte mit 
H2 hydriert. Ausbeute quantitativ. (Russ. P. 44 927 vom 9/5. 1935, ausg. 30/11.
1935.) R i c h t e r .

P. I. Kamiński und A. A. Tscherwjakowa, U. S. S. R., Darstellung von Athyl- 
malonat. Die bei der Einw. von NaCN auf Chloressigsaure u. darauffolgende Verseifung 
des cyanessigsauren Na erhaltene Rk.-Mischung von Na-Malonat u. NaCl wird bei 
80—90° eingedampft, bei 100— 105° getroeknet, mit Athylsulfat u. Toluol versetzt 
u. bei 80—82° verestert. Das Rk.-Prod. wird auf 25—30° abgekuhlt, mit W. versctzt 
u. die Toluollsg. abgetrennt. Diese wird mit Na2C03 neutralisiert, getroeknet u. das 
Toluol im Vakuum abdest. Ausbeute an Athylmalonat 61—62%, berechnet auf die 
Chloressigsaure. (Russ. P. 44 926 vom 6/3. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R i c h t e r .

Carbide & Carbon Chemical Corp., New York, ubert. yon: Jacob N. Wickert, 
Charleston, W. Va., V. St. A., Herstellung von Bernsteinsdureestem des 2-Athylhexa- 
nol-1 (I). Durch iibliche Veresterung in Ggw. von H2S04 ais Katalysator wird Bernstein- 
sdure, z. B. 1 Mol, mit I, z. B. 2,2 Mol, in Ester iibergefiihrt, z. B. in das Di-2-athylhexyl- 
succinat, Kp.4 206—208°, D .20 0,93 36. Die Prodd. haben bei hohem Kp. niedrigen 
Dampfdruck, sind bestandig, mit W. nicht mischbar u. Losungsm. fur Nitrocellulose 
u. ahnlichc Stoffe. (A. P. 2 032 679 vom 31/3. 1933, ausg. 3/3. 1936.) D o n a t .

Armour & Co., ubert. von: Anderson W . Ralston und Stewart T. Bauer, 
Chicago, 111., V. St. A., Herstellung von Oxycarbonsauren. Ungesatt. Fettsauren (I) 
oder ihre Alkalisalze, z. B. Olsdure (II), werden mit wss. Lsgg. von Alkalihypoehlorit 
in Ggw. eines das Hypochlorit zerstórenden Stoffes, wie Fe-, Co-, Mn- oder Ni-Verbb., 
z. B. Ni-Oxyd, behandelt. Z. B. werden Cl2 u. I in eine wss. Hypochloritlsg. eingebracht, 
die einen der genannten, aus Hypochlorit 0 2 entwickelnden Stoffe enthalt. Aus II 
wird auf diese Weise Dioxystearinsdure erhalten. (A. P. 2 033 538 vom 11/4. 1935, 
ausg. 10/3.1936.) D o n a t .

A. L. Sessiaschwili, U. S. S. R .,  Gewinnung von Weinsaure aus griinen Wein- 
reben. Die Reben werden mit h. W. ohne Zusatz von Sauren extrahiert, worauf der 
erhaltene Extrakt in iiblicher Weise iiber das Ca-Salz aufgearbeitet wird. (Russ. P. 
45286 T om  21/1. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

Giovanni Romeo und Nunzio Sciacca, Messina, Wicdergeuńnnung von Gitronen- 
sdure aus ilutterlaugen der Krystallisation. Diese Laugen werden h. mit uberschiissiger 
Kalkmilch unter Zusatz inerter Stoffe, wie Fossilien oder CaS04, behandelt, filtriert, 
unter Riihren etwa 1 Stde. lang mit einer Lsg. yon 5%  Na2C03 yersetzt u. wieder 
filtriert. Das Filtrat wird mit einem geringen tSberschuB an HC1 u. der berechneten 
Menge einer gesatt. Lsg. von CaCl2 sd. behandelt u. das Ca-Citrat gewaschen. In gleichcr 
Weise werden Lsgg. behandelt, die Weinsaure enthalten. (It.P .285 477 vom 24/1. 
1930.) 66 D o n a t .

Niacet Chemicals Corp., New York, N. Y., ubert. von: Gerald J. Cox und Mary 
Ł. Dodds, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Herstellung von Calciumldwlinat. Ldmlinsdure- 
fster, z. B. 172 g Butyllavulinat, werden mit Ca(OH)2, z. B. aus 70 g CaO in 2 1 W., sd. 
hydrolysiert. Der entstandene Alkohol kann durch Einengen der Rk.-Mischung, 
z. B. auf 11, u. unverandertea Ca(OH), durch Fallen mit CO, entfemt werden. (A. P. 
2 033 909 yom 19/12. 1934, ausg. 17/3. 1936.) '  D o n a t .

M. P. Gertschuk und M. M. Katznelson, U. S. S. R .,  Darstellung alicyclischer 
Sdureanhydride. Eine Mischung der alicycl. Sauren u. tertiaren Aminę, z. B. Pyridin, 
wird mit einer ather. Lsg. des Saurechlorids der entsprechenden alicycl. Saure behandelt. 
~~ 2,9 g Cyclopentancarbonsiiure werden mit 2 g Pyridin yermischt, gekiihlt u. in 
der Kalte mit einer Lsg. yon 3,3 g Cyclopentancarbonsaurechlorid in 10 ccm abs. A. 
versetzt. Nach 20 Minuten wird die Rk.-Mischung mit W. yersetzt, die ather. Schicht 
mit 10%ig. HC1 sowie Na2C03-Lsg. gewaschen, mit Na2S04 getroeknet u. im Yakuum 
des A. abdest. Das erhaltene Cyclopentancarbonsaureanhydrid hat einen Kp.9 140— 142°, 
(Russ. P. 44 930 yom 13/6. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R i c h t e r .

M. P. Gertschuk und M. M. Katznelson, U. Ś. S. R ., Darstellung des Gydo- 
tewincarbonsaureanhydrids. Cyclohesanearbonsaure (I) wird mit Essigsaureanhydrid (II) 
erhitzt. — 3,5 g I werden mit 15 g II yermischt u. 7 Stdn. auf 140— 150° im Olbade 
erhitzt. Nach Beendigung der Rk. wird das iiberschiissige II abdest. u. der Riickstand 
in A. gel. Die ather. Lsg. wird mit Diearbonat gewaschen, mit Na2S04 getroeknet 
y-der A. abdest. Das erhaltene Anhydrid hat einen F. 25° u. einen Kp.20 181— 183°. 
(Russ. P. 44 931 vom 13/5. 1935, ausg. 30/11. 1935.) R i c h t e r .

290*
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Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken A .G . ,  Sohweiz, Rcinigen 
von technischem Nitróbenzol (I). Man behandelt techn. I mit solchen Mitteln, welche 
fiir den an sich bekannten qualitativen Naehweis der in I enthaltenen Verunreinigungen 
dienen u. mit diesen von I leicht abtrennbare Verbb. bilden. Man behandelt I mit 
Oxydon, Hydroxyden der Alkalien oder Erdalkalien u. dgl. in Ggw. von Alkoholen, 
Phenolen, Aldeliyden, Ketonen, Ester u. dgl. Die Verunreinigungen werden durch 
Dest., Auswaschen u. dgl. vom I entfernt. (F. P. 790 561 vom 27/5. 1935, ausg. 23/11.
1935. D. Prior. 2/6. 1934.) K ónig.

TJniversal Oil Products Co., iibert. von: Gustav EgglofJ, Chicago, 111., V. St. A., 
Herstellung von Alhylbenzólen. Olefine (Propylen, Butylen) enthaltende Spaltgase 
werden mit Bzl.-KW-stofjen in Ggw. yon ca. 5 oder 8%  H2S04 von 66° Bó (berechnet 
auf Bzl.) zwischen — 1 u. 4,5° zu Alhylbenzólen kondensiert. In einem Separator wird 
das aus unyeranderten Aromaten u. Alkylierungsprodd. bestehende Gemisch von Siiure- 
schlamm u. gegebenenfalls noch olefinhaltigen Gasen abgetrennt. Dio Alkylierungs
prodd. werden nach Zerstórung etwa gel. Alkylsulfats durch NaOH fraktioniert u. die 
holiersd., in Motorbrennstoffen nicht brauclibaren u. im allgemeinen mehrfach alky- 
lierten Anteile in Ggw. von Bzl.-KW-stoffen u. geeigneten Katalysatoren (A1C13, 
ZnCl2, auch auf Tragerstoffen) einer Entalkylierung bis zum Gleichgewichtszustand 
unterzogen. Auf diese Weise wird die Menge der Alkylierungsprodd., dereń Kp. inner- 
halb der fur Motorbrennstoffe erforderlichen Kp.-Grenzo liegt, wesentlich erhoht. — 
An Stello der angegebenen Entalkylierung kann eine Abspaltung der Alkylgruppen 
treten, die dadurch erreicht wird, daB man die mehrfach alkylierten Anteile der Fraktio
nierung in die Zufiihrungsleitung fiir das mit H2SO,, yersetzte, frische Bzl.-Olefingemisch 
einspeist u. dort, entspreehend ihrem Geh. an Alkylgruppen, an der Alkylierung mit- 
beteiligt. (A. PP. 2 010 948 yom 17/3. 1933 u. 2 010 949 yom 24/3. 1933, beide ausg. 
13/8. 1935.) P robst .

G. A. Kirchhof, U. S. S. R., Darstellung von 4-Oxy-3-dthoxybenzaldehyd (I). 
Eine wss.-alkoh. Lsg. des Eisensalzes der m-Nitrobenzolsulfonsaure wird nach Zusatz 
von Honoathylather des Brenzcatechins (II) u. HCHO elektrolyt. reduziert u. die er- 
haltene Bonzylidenyerb. des I in ublicher Weise in I iibergefuhrt. —  138 g II, 345 g 
in-nitrobenzolsulfosaures Fe u. 129 ccm H2S04 (D. 1,84) werden mit 1200 ccm 50°/oig- 
A. u. 100 ccm 40°/oig- HCHO yersetzt u. unter Anwendung einer Cu-Kathode, einer 
Pb-Anode u. eines Diaphragma unter Kiihlung auf 0— 6° bei einer Stromdichte von
2— 4 Arnp. elektrolysiert. Naeli Beendigung der Elektrolyse wird die Lsg. langere Zeit 
bei 0° stehen gelassen, der abgeschiedene Nd. abfiltriert, mit W. u. A. gewaschen, 
bei 40° getrocknet u. in iiblicher Weise in I iibergefuhrt. (Russ. P. 44 929 yom 7/6.
1935, ausg. 30/11. 1935.) R ic h t e r .

D. M. Alwin-Gutsatz, U. S. S. R., Darstellung von a-Amylzimtaldehyd. Benz
aldehyd wird in 50%’g- A. in Ggw. von Alkali mit Onanthol kondensiert. Nach Bc- 
endigung der Rk. wird die wss.-alkoh. Schicht abgetrennt u. der a-Amylzimtaldehyd 
in ublicher Weise gereinigt. Dio wss.-alkoh. Schicht wird bei dem nachsten Ansatz 
ais Lósungsm. yerwendet. — 400 g Onanthol u. 480 g Benzaldehyd werden in 4 1 50°/o'g-
A. gel. u. mit 400 ccm einer wss. 10%ig' NaOH-Lsg., die mit 800 ccm A. yersetzt ist, 
unter Ruhren behandelt. Die den a-Amylzimtaldehyd enthaltende Schicht wird ab
getrennt, im Vakuum dest. u. iiber die Bisulfitverb. gereinigt. (Russ. P. 44928 vom 
16/7. 1934, ausg. 30/11. 1935.) R ichter .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
Emile Dirhem, Farben von Wolle mit Wei{lreserve der Baurnrcolle. Kombinieren 

yon Brillantsauregelb NS, Brillantsaurerot NJS u. Brillantsaureblau NVS ermóglicht 
unendlich viele Farbtone u. laBt Baumwolle ungefarbt. Farbeyorschriften. (Ind. 
textile 53. 141—43. Marz 1936.) SuVERN.

W . Prasse, Beitrage zur Wollstrafdrberei. Angaben uber das Arbeiten mit Ind- 
anthren-, Halbwollecht- u. Halbwollfarbstoffen, Benzochrom- u. Benzoechtkupfer- 
farben, SiriusUcht-, Diazotierungs-, Immedialleuko- u. bei Zellwolle aus Acetat Celhton- 
echtfarbstoffen. (Melhands Textilber. 17. 334—37. April 1936.) SuverN.

R. Haller und L. Wyszewianski, Zur Kenntnis der sensibilisierendm Wirhing 
von Kiipenfarbstoffen auf die Zerstórung der Cellulosefasem ani Licht. (Forts. u. S chi ud 
zu C. 1936.1. 2634.) Die bessere Fixierung eines Kupenfarbstoffes im Druck hat groBere 
Lichtechtheit, dafiir aber geringere Widcrstandsfahigkeit des Gewebes gegenuber der
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Oxydation am Licht zur Folgę. Bei allen indigoiden Kiipenfarbstoffen, mit Ausnahme 
von Cibaorange R konnte nach dem Seifen eine geringere katalyt. Wrkg. festgestellt 
werden. Der besseren Lichteehtheit entspricht eine geringere Zerstorung der Faser. 
Die zerstorende Wrkg. des Farbstoffes auf die Baumwolle steigt nur so lange mit der 
Zunahme der Konz., bis die Farbstoffteilchen in der Faser dicht nebeneinander gelagerfc 
sind u. eine weitere Farbstoffzugabe die Lichtabsorption nicht mehr wesentlich iindert. 
Vci'S3., Kupenfarbstofffarbungen vor der Lichtwrkg. durch Mitausfarben mit stark 
im ultrayioletten Licht fluorescierenden Farbstoffen (Primulin, Oxyphenin) zu schiitzen, 
werden mitgeteilt, die Farbstoffe erhóhen die Lichteehtheit, steigem aber gleichzeitig 
den Cclluloseabbau. GemaB den Beobachtungen von S c h a r w in  (C. 1931. I. 2818) 
u. Z ie r s c h  konnte die C02-Abspaltung bei Belichtung einer Baumwollfarbung vom 
schadhchen Kupenfarbstoff mit Hilfe kontinuierlicher Messungen festgestellt werden. 
(Melliands Textilber. 17. 217— 18. 325— 26. April 1936. Basel.) S u v e r n .

H. Sommer, Der Einflu/3 des Fdrbeverfahrens auf die Tragfiihirjkeit ton Uniform- 
tuchen. Die Widerstandsfahigkcit von Uniformtuchen gegen mechan. Beanspruchung, 
besonders Seheuerbeanspruchung ist wesentlich mitbedingt durch die im Gebraueh 
auftretende Wollschiidigung durch Wittermigseinfliisse. Die GróBe dieser Schadigung 
ist, abgesehen von ihrer gesetzmaBigen Beziehung zur Bewetterungsdauer von der 
Lichtschutz gewahrenden Farbtiefe abhangig, sie ist daher bei feldgrauen Tuchen be- 
deutend gróBcr ais bei marineblauen. Der EinfluB des Farbeverf. auf die Tragfahig- 
keit wirkt sich nur bei den marineblauen Tuchen aus. Am giinstigsten ist die Kiipen- 
farbung, am ungiinstigsten die Nachchromierungsfarbung, anscheinend infolge eines 
ungeniigenden Grades der Chromierung der Fasersubstanz. Vorziige der marineblauen 
Kiipen sind hauptsachlich bessere Festigkeitseigg., groBere Widerstandsfahigkeit 
gegen Witterungseinflusse u. bessere Lichteehtheit. Die Nachchromierungsfarbung 
weist dagegen bessere Reib- u. Schabechtheit auf. Im Hetachrombrillantblau BL steht 
ein fiir Marineblau besonders geeigneter Farbstoff von hervorragender Lichteehtheit 
zur Verfiigung. (Melliands Textilber. 17. 338—41. April 1936. Berlin-Dahlem.) Sij.

— , Neue Farbstoffe, chemische Prciparate und Muslerkarten. Cibanonblau 2 B  ®  
Mikropuher fiir Farbung der Ges. fu r  Chemische In d u str ie  in B a se l liefert, 
nach dem Verf. Cl gefarbt etwas rótere Tóne ais die RSN(?)-Marke, besitzt aber bessero 
CI- u. Mercerisierechtheit. Es dient zum Farben yon Baumwolle jedcr Verarbeitung^- 
art, yon Viscose-, Chardonnet- u. Cu-Seide u. Buntbleichartikeln. Cibanonrioletl GB(p^ 
Milcroptdrer eignet sich auBcr fiir Kunstseiden zur Herst. abkochechter Naturseiden- 
game sowie fiir den Baumwoll-, Kunstseide- u. Seidendruek u. Buntbleichartikel. Ein 
neues Druckverf. fiir Baumwollstiick u. den Kunstseidedruck mit Cibanonblau RSQp) 
zeigt die Firma in einer Kartę, eine weitere Kartę zeigt Neolanfarbstoffe, licht-, schweiB- 
u. tragechte Stuckfarbungen u. (?)-Ciba- u. Cibanonfarbstoffe, Modenuaneen. Ein 
ncues Netzmittel der Gesellschaft ist Invadin B, es wird besonders fur die Cl-Bader 
bei der Kaltbleiche empfohlen. Fur die Foulardfarberei mit Direktfarbstoffen wird 
nicht abgekochte Baumwollware mit der Invadin B enthaltenden Farbstofflsg. ge- 
pflatscht, dann wird mit konz. Na2S04-Lsg. kochend entwickelt. —  Saure- u. Erio- 
cnromfarbstoffe fiir die Teppichgamfarberei zeigt die J. R. G eigy A.-G. in einer 
Kartę. —  Ein Merkblatt der I. G. F a r b e n in d u s t r i e  Akt.-G es. unterrichtet iiber 
bewahrte Entschlichtungsverff. fiir Gewebe aus Kunstseide u. Zellwolle. —  Chem- 
nitzer Strumpffarbenkarten, Winter 1936/37, Wolle u. plattierte Striimpfe, sind er- 
schienen. (Melliands Textilber. 17. 372. April 1936.) Suvern.

A. I. Kulikow, U. S. S. R., Quaniitative Bestimmung des bei der UmsełzuTig von 
Carbazol mit p-Nitrobenzol erhaltenen Indanilins. Das Indanilin wird in alkoh. Lsg. 
10 Ggw- einer schwachen Saure, z. B. Essigsaure, mit Na-Hyposulfit bis zum Ver- 
^ehwinden der yioletten Farbę titriert. (Russ. P. 45022 vom 4/2. 1935, ausg. 30/11.
1935.) R ic h t e r . '

A. I. Kulikow, U. S. S. R ., Qnantilalive Bestimmung des bei der Umselzung von 
t arbazol mit p-Nitrophenol erhaltenen Indanilins. Das Indanilin wird in alkoh. Lsg. 
durch Zusatz einer Hyposulfitlsg. in die entsprechende Leukothiosulfosaure iiber- 
gefiihrt u. darauf mit FeCl3 in einer Na-Acetatlsg. behandelt. Der ausgeschiedene 

ń -1-ki^inferbstoff wird abfiltriert, gewaschen, getroeknet u. gewogen. (Russ. P. 
55 023 vom 4/2. 1935, ausg. 30/11. 1935.) " " R ic h t e r .
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XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
F. Miiller-Skjoia, Zur Frage der Schddigung vcm Gem&lden durch Róntgenstrahlen. 

Es wird iiber Bestrahlungsverss. an Bleifarben mit yerschiedenen Bindemitteln berichtet 
(Cu-Strahlung von 40 kV), boi denen bei einer Dosis yon 100000 r-Einheiten eine sicht- 
bare Veriinderung (sohwaehe Triibung) bei einigcn Farbpulyern bzw. Aufstrichen 
festgestellt wurde. Irgendwelche Veriinderungen im Aufbau des Aufstriehs konnten 
(auch bei Proben, die vor ungefahr einem Jahr bestrahlt u. im Dunkeln gelagert waren) 
in keinem Fali beobachtet werden. Im diffusen Sonnenlicht yerlor sich die Triibung 
yollkommen im Laufe weniger Wochen. Da zu einer iiblichen Gemaldeaufnahme 
rund 16 r-Einheiten pro qcm benótigt werden, so kann bei sachgemaBer Aufnahme 
yon einer Gefiihrdung des Kunstwerkes in keiner Weise gesprochen werden. (Angew. 
Chem. 49. 161—62. 29/2. 1936. Berlin-Charlottenburg, Physikal.-chem. Labor. d. 
Vereinigten Staatsschulen f. freie u. angew. Kunst.) S k a l i k s .

N. V. de Bataaische Petroleum Maatschappij, Holland, Herstellung von 
trocknenden ólen. Diolefine enthaltende fl. Dampfphasencrackprodd. werden bei 
maCiger Temp., yorzugsweise nicht oberhalb 70°, in Ggw. geringer Mengen A1CI3, 
z. B. 1% bezogen auf das Ausgangsprod., oder anderer iihnlieh wirkender Stoffe in 
hohermolekulare Prodd. yon ungesatt. Charakter mit trocknenden Eigg. umgewandelt. 
Es bilden sich zwei Schichten, aus dereń oberen, gegebenenfalls nach Behandlung mit 
Saure u./oder W. durch Dest. ein klares 01 von braunlichgelber Farbę erhalten wird, 
das die Eigg. eines trocknenden Naturoles besitzt u. aus dereń unteren in gleicher Weise 
ein Prod. mit trocknenden Eigg. isoliert werden kann. (F. P. 791 739 yom 26/6. 1935, 
ausg. 16/12. 1935. Holi. Prior. 27/6. 1934.) P r o b s t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. yon: James A. Arvin, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstellung von Pentaerythritestern u. Verwendung derselben zu Uber- 
zugsmassen. 68 g Pentaerythrit u. 560 g Leinolsauren werden in einem Kolben unter 
Durehleiten von C02 erst auf 200°, u. nach Einfullen von 0,05°/o Bleiglatte 4 Stdn. 
auf 250° unter lebhaftem Ruhren erhitzt, bis eino SZ. von 1,8 u. eine Viscositat von
1,4 Poises (bei 25°) erreiehtist. (A. P. 2 029 851 yom 8/4. 1932, ausg. 4/2.1936.) B r a UN'

American Chemical Paint Co., Ambler, Pa., ubert. yon: James H. Gravell, 
Elkins Park, Pa., V. St. A., Prdpariermittel fiir Metalloberflachen, um ihre Haftfiihigkeit 
gegenuber Farben, Lacken u. dgl. zu erhóhen, besteht aus einer Mischung yon z. B. 
CaH.,P20 8, einem ionisierenden Losungsm., wie W., u. einem Ton, dessen Aufschlammung 
in W. durch Zusatz bestimmter Menge Furfurol eine zahfl. M. zu bilden yerraag. Auch 
kann der Mischung noch Butylalkohol u. Cu(N03)2 zugesetzt werden. Statt CaH4P208 
konnen entspreehende Arsenate u. Phosphato benutzt werden. Statt Cu(N03)2 kann 
PtCl4, AgN03, HgClo, weiterhin auBer Alkoholen Sulfosauren, Ester, Ather ais Notz- 
mittel zugegeben werden. Mit der Mischung werden von Fett befreite Metalloberflachen 
durch Eintauchen, Aufspritzen u. dgl. uberzogen. Nach dem Trocknen werden die 
Gegenstande auf etwa 200° F oder weniger erhitzt u. der Oberzug abgebiirstet. (A. P- 
2005 780 yom 23/5. 1932, ausg. 25/6. 1935.) N it z e .

Ernst Techen, Planegg b. Miinchen, Herstellung metallischer Uberziige auf Unter- 
lagen aller Art, dad. gek., daB die sonst wesensgleiche Zwisehenschichtmasse keine 
Zementbeimengung erhalt, sondern nur aus kalkhaltigen sedimentaren oder yulkan. Ge- 
steinen oder kalkhaltigen harten Schlacken in fein gemahlenem Zustande, Bindemitteln, 
wio Casein, Harz o. dgl., u. W., mit oder ohne Beimengung yon Farbstoffen besteht. 
(D. R. P. 626 714 KI. 75c yom 22/7. 1934, ausg. 2/3. 1936. Zus. zu D. R. P. 575 895; 
C. 1935. II. 286.) B R A U N S .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. Main, iibert. von: Oskar Schober 
Koln, Uberzugsmittel, bestehend aus 25— 60°/0 einer 5—95% Si enthaltenden Al-Si- 
Legierung, wie sie z. B. durch Seigern Si-armer Al-Legierungen ais Ruckstand gewonnen 
wird, 25—70% Bindemitteln oder Bindemittelgcmischen, bis zu 10% Yerdiinnuiigs- 
mitteln oder Verdiinnungsmittelgemischen u. bis zu 35%, yorteilhaft 25% Fiillmitteln. 
Die Si-Al-Legierung soli durch ein Netz mit 10000— 16000 Maschen pro qcm hinduren- 
gehen. Ais Bindemittel werden Leinól, Holzól, Harze, Kopale u. dgl. yerwendet. Ais 
Verdunnungsmittel Bzn., Bzl., Terpentin u. dgl. AJs Fullmittel sind silicatreiche 
Mineralien, wie Kaolin, China-Clay u. dgl. genannt. Es kann auch noch Butanol, Aj> 
Hesalin oder Anilin zugegeben werden. Fiir Schiffsbodenanstriche wird noch PbLrUi 
in Mengen yon etwa 5%  zugesetzt. (F. P. 784448 vom 7/9. 1934, ausg. 22/7. l-a°
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u. E. P. 433101 yom 7/9. 1934, ausg. 5/9. 1935. Zus. zu E. P. 409 334; C. 1934.
II. 1692. Beide A. Prior. 7/9. 1933.) N it z e .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Ind., V. St. A., iibert. von: Denis 
J. Burkę, London, England, Bronzelack mit Zusatz yon Estem oder Salzen der Malein- 
saure ais Antigelierungsmittel. Beispiel: Nitrocellulose (V2 Sek.) 10 Teile; Harz 5; 
Dibutylphthalat 3; Bronzepulver 15; Natriummaleat 0,2—2,5. (A. P. 2 026 493 vom 
18/3. 1935, ausg. 31/12. 1935.) B r a u n s .

S. P. Gwosdow und N. F. Butusow, U. S. S. R ., Herstellung von Bronzelacken. 
Cu- oder Messingpulver wird mit einem organ. Losungam. gowaschen, mit H2S04 
HC1 oder HF behandelt, mit W., A. u. Aceton gowaschen u. darauf mit einem verd. 
Nitro- oder Acetylcelluloselack vermischt. (Russ. P. 45 024 vom 19/12. 1934, ausg. 
30/11. 1935.) R i c h t e r .

Bakelite Ltd., London, England, iibert. von: Victor Howard Turkington, 
N. J., V. St. A., Lack, enthaltend ein fettes 01, ein óllosliches Harz u. ein Rk.-Prod. 
von Phenol u. Phthalsaure. Beispiel: 30 (Teilo) Holzól, 30 eines óllóslichen Phenol- 
harzes u. 20 eines Rk.-Prod. aus 2 Mol Methylsalicylat mit einem Mol o-Phthalylehlorid. 
Die Mischung wird 25 Min. auf 540° F gehalten u. dann auf 400° abgekiihlt, sowio 
100 Zylol zugefiigt. Nach dem Abkiihlen wird Trockenmittel zugemischt. (Aust. P. 
22922/1935 vom 6/6. 1935, ausg. 23/1. 1936. A. Prior. 22/6. 1934.) B r a u n s .

Aktienges. fiir internationale Patentverwertung, Ziirich, Herstellung eines 
lufttrocknenden Glyptallackes durch Erhitzen desselben mit mindestens einem trock- 
nendcn hochpolymerisierten 01 u. nachheriges Mischen mit erhitztem Holzol. Besonders 
zweckmaBig ist ein schnelles Erhitzen des Holzolanteiles bis auf 280° u. schnelles Ab- 
kiihlen auf etwa 200°. (Schwz. P. 180 064 vom 13/6. 1934, ausg. 16/12. 1935. D. Prior. 
17/4.1934.) B r a u n s .

Carl Christian Erdmann, Berlin-Reinickendorf, Lackierverfahren fiir Drahte, dad. 
gek., daB der blanko Metalldraht mit an sich bekannten wss. Lsgg. von Seliellack in 
Alkalien, Alkalicarbonaten oder NH3, gegebenenfalls in Mischung mit in gleicher Weise 
hergestelltcn wss. Lsgg. von andoron Harzen iibcrzogen u. dor sich bildende Film bei 
hóherer Temp. getrocknet wird. (D. R. P. 626 970 KI. 75c yom 23/7. 1931, ausg. 5/3.
1936.) B r a u n s .

Paul C. Haas, Mendon, Mich., V. St. A., Lagermaterial geeignet fiir Wasser- 
schmierung, bestehend aus einem gewirkten Gowebo, das mit einer Cellulosederivat- 
inasse wie Celluloseacetat, Celluloseacetobutyrat, Benzylcellulose nebst Weichmachern 
u. Losungsmm. getrankt ist. Beispiel: 100 (Teile) Celluloseacetat, 10—40 Weich- 
macher u. 300—500 Losungsmm. wie Methylaeetat, Aceton, Methylenchlorid u. a. 
vgl. auch A .P . 1 946 790; C. 1935. I. 2452. (A. P. 2 016 493 vom 14/4. 1934, ausg. 
8/10. 1935.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung unloslicher Poly- 
merisate aus organ. Verbb. mit einer Doppelbindung, wie Yinylester, -ather, Acryl- 
saure, dereń Ester, Acrylsaurenitril, Styrol, Isopropenylmethylketon durch Polymeri
sation in Ggw. geringer Mengen polymerisierbarer 1,3-Diene, wie Butadien, Isopren, 
Halogenbutadiejie u. dgl. Warme-, Losungs-, Emulsionspolymerisation. (F. P. 785 940 
vom 26/1. 1935, ausg. 22/8. 1935. D. Prior. 7/2. 1934.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, England, Herstellung von komigen 
oder kugdformigen Poły mer isationsproilukten aus polymerisierbaren, organ., ungesatt. 
Estern. Man polymerisiert einen ungesatt. organ. Ester oder eine Lsg. solcher Ester 
w Ggw. einer Fl., die wohl die Kohasion abgeschiedener Teilchen des unpolymerisierten 
oder teilweise polymerisierten Esters yerhindert, aber nicht bewirkt, daB das Gemisch 
von Ester u. Fl. eine wesentliche Menge einer stabilen Emulsion bildet. Wahrend 
der ganzen Polymerisationsperiode wird geruhrt. Geeignote Ester sind Vinylester 
oaer die niedrigeren Alkylester von Acrylsauren oder dereń homologen Verbb. Ais 
die Kohasion yerhindernde Fl. diont die Lsg. eines Kohlenhydrats, z. B. Starkę, in 
Alkali oder in W. 1. Glykolcellulose, Gelatine, Tragantgummi o. dgl. (Schwed. P. 
85159 vom 18/10. 1934, ausg. 31/12. 1935. E. Prior. 25/10. 1933.) D r e w s .

Dynamit-Act.-Ges. vorm. Alfred Nobel & Co., Deutschland, Herstellung von 
‘Marmebestandigem Pólystyrol. Der Erweichungspunkt yon Polystyrol kann durch 
langes Erwarmen bei relatiy hoher Temp., jedoch unterhalb des Zersetzungspunktes 
auf iiber 66°, zweckmaBig sogar bis iiber’81° nach Martens erhoht werden. — Man erhitzt 
iolystyrol yom Erweichungspunkt 65° nach Martens 8 Stdn. auf 80°, 24 Stdn. auf
0 u- 72 Stdn. auf 90°. Der Erweichungspunkt ist auf 81° nach Martens gestiegen.
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Die Behandlung kann auch bei Unterdruck erfolgen. Verwendung fiir Isoliermassen. 
(F. P. 790 289 vom 20/5. 1935, ausg. 16/11. 1935. D. Prior. 23/7. 1934.) P a n k ó w .

Celanese Corp. of America, Del., ubert-. von: George Schneider, Montelair, 
N. J., V. St. A., Plastische Masse aus Celluloseacetat (1) mit Zusatz von 0,01-—0,03% 
des Metallsalzes einer Naphthensaure, z. B. Ca-Naphthenat (II). Beispiel: 100 (Teile) I; 
25 Athylparatoluolsulfamid; 12,5 Triphenylphosphat; 2,5 Dimethylphthalat u. 0,0511. 
(A. P. 2 025 957 vom 19/5. 1933, ausg. 31/12. 1935. Can. P. 349 988 yom 14/5. 1934, 
ausg. 30/4. 1935.) B r a u n s .

B. A. Baum und B. T. Iw, U. S. S. R., Herstellung plastischer Massen. Holz- 
mchl, Spane o. dgl. werden in der Kalte mit verd. etwa 0,5%ig. H„SO.. behandelt, 
abgepreBt, bei 50— 70° getroeknet u. bei 120— 150° unter hohem Druek gepreBt. 
(Russ. P. 45 404 vom 19/8. 1934, ausg. 31/12. 1935.) R ic h t e r .

International Paper Co., New York, N. Y., iibert. von: Robert G. Quinn, 
Glens Palla, N. Y., V. St. A., Herstellung ton FaserstoffplaUen mit fungiciden und 
insekticiden Eigenschaften. Man setzt dem wss. Faserbrei eine Kolophoniumemulsion 
u. hierauf soviel ZnS04 u. As20 3 zu, daB die fertige Platte 0,15% Zn bzw. 0,3% A?20 3 
enthalt. Durch Zugabe von geniigend Alaun yeryollstiindigt man die Fallung u. formt 
darauf die M. in ublicher Weise zu Platten. (Can. P. 340 049 yom 6/6. 1933, ausg. 
13/3. 1934.) Sa r r e .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
G. F. Bloomfield und E. H. Farmer, Untersućhung uber teranderte KautscJiuke. 

YI. Die Ozydation ton Kautschuklosungen mit gasfórmigem Sauerstoff in Gegenwart 
ton Katalysatoren. Vff. untersuchten friiher (C. 1934. II. 3321) die oxydativc Einw. 
von Peressigsaure (H20 2 in Eg. oder Essigsaureanhydrid) auf Kautschuk, bei der neben 
der Einfuhrung yon Acetyl- u. Hydroxylgruppen auch C02 entsteht. Peressigsaure 
entsteht nun auch bei der Autosydation yon Acetaldehyd bei tiefer Temp. mit Co-Acetat 
ais Katalysator. Bei der Einw. von 0 2 auf eine Kautsehuklsg. in Chlf. in Ggw. yon 
Co-Acetat u. Acetaldehyd erfolgt hei 30° ein starker Viscositatsabfall. Die Autosydation 
von Kautschuk in Anwesenheit von Metallsalzen organ. Sauren ( S t e v e n s  u . Mit- 
arbeiter) wird durch Acetaldehyd beschleunigt. Vff. untersuchten die 0 2-Aufnahme 
yon Kautechuklsgg. mit yerschiedenen Katalysatoren. Die Wirksamkeit von Co-Oleat 
wird durch Zusatz yon Acetaldehyd oder Paraldehyd wesentlich gesteigert; Co-Linolat, 
Cu-Oleat, Fe-Oleat, Cu-Linolat, Pb-Oleat zeigen in der angegebenen Reihenfolge 
geringere Wrkg. Es wurden auch yerschiedene Co-Salze untersucht; bei Ggw. von 
Acetaldehyd wirkten in Bzl. bei 40° in abnehmender Reihenfolge: Oleat, Linolat, 
Hexoat, Hydroxyd, Butyrat, Propionat, Acetat u. Nitrat (die beiden letzten Salze 
haben keinen EinfluB). Die Autoxydation ist vom Losungsm. abhangig. Vff. unter
suchten auch die bei der Oxydation entstehenden Prodd. Der Kautschuk nimmt 
bis zu 3 O, bereehnet auf C10H16, auf, dabei werden auf 30 C-Atome des Kautschuk- 
kohlenstoffgerustes 1 C zu C02 u. 6 H zu H20  oxydiert. Wird nur 1 O-Atom auf CI0Hw 
aufgenommen, so wird von 300 C-Atomen nur eines zu C02 oxydiert. Mit fortechreitender 
Osydation andert der Kautschuk seine Eigg. Der grofie Viscositatsabfall findet statt, 
bevor eine betrachtliche O-Aufnahme erfolgt; das Prod. ist in den gewohnlichen Kaut- 
schuklosungsmm. u. in A. 1. Die stark oxydierten Prodd. kónnen auf Grund ihrer 
Lóslichkeit getrennt werden. Das hóchst oxydierte Prod. (3 O auf C10H16) ist ein bruchiges 
Harz, in A., Aceton u. wss. Alkali 1. Der oxydierte Kautschuk kann hydriert werden; 
er zeigt bis zu einem hohen O-Geh. die chem. Eigg. des gewohnlichen Kautschuk 
(z. B. Chlorierung, Anlagerung von HC1). Die Prodd., die zu Beginn der Oxydation 
erhalten werden, altern langsam an der Luft u. werden in allen Losungsmm. unl- 
Dies beruht nicht nur auf einer weiteren Osydation, sondem wahrscheinlich auf einer 
Polymerisation oder Gelbldg., weil bei der Oxydation in Lsg. 1. Prodd. erhalten werden. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. Trans. 125— 33. 1935. Imp. Coli. of Science 
and Techn.) KERN.

P. I. Essman, U. S. S. R., Herstellung terdunnler stabiler wdsseriger Kautschuk- 
emulsionen. Kautschukdispersionen werden durch Behandlung auf Walzen vom W. 
befreit, worauf der erhaltene Kautschuk mit Kaolin (10%)> stark geąuollenem 
(5%), Olsaure (0,75%), NaOH (0,24%) in Form einer 2%ig- Lsg., Phenol (0,25 m)
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u. W. yersetzt wird. Die erhaltene Dispersion ist stabil u. kann bis auf 1% Kautsclmk 
mit W. weiter yerd. werden. (Russ. P. 45 064 vom 29/5. 1935, ausg. 30/11. 1935.) Ri.

G. G. Kobljanski, A. W . Slatogurski und N. I. Buschmarin, U. S. S. R., 
Herstellung ton synthetischem Kautschuk. Divinyl oder seine Homologen werden in 
Ggw. einer Dispersion yon Na in naturlichem oder synthet. Kautsehuk polymerisiert. 
Die Na-Dispersion wird beispielsweise in folgender Weise hergestellt: 5 (Teile) Na, 
10 Paraffin, 30 Kreide u. 55 Diyinylkautschuk werden auf Walzen yenniseht u. dann 
20 Minuten auf 130° erhitzt. (Russ. P. 45 065 yom 6/12. 1934, ausg. 30/11. 1935.) Ri.

A. D. Abkin, S. S. Medwedjew und W. S. Klimenkow, U. S. S. R ., Poly-
merisation von Chlor-2-butadien-l,3 (Chloropren). Dio Polyinerisation erfolgt in Ggw. 
von Tetralinperoxyd ais Katalysator. — 10 g im N2-Strom dest. Chloropren werden 
mit 0,15 g Tetrahnperoxyd yenniseht u. in einer zugeschmolzenen Glasróhrc ohne 
Zutritt von Licht bei 30° polymerisiert. Nach 120 Stdn. ist die Polyinerisation beendet, 
wobei ein elast. u. stabiles Prod. erhalten wird. (Russ. P. 45 066 vom 23/6. 1935, 
ausg. 30/11. 1935.) R ic h t e r .

Deutsche Gold und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Porbse Massen. Zur Erzeugung solclier in Form z. B. von tlberziigen, Filrnen, Dia- 
phragmen, Diffusionsmembranen, Ultrafiltem, semipermeablen Membranen, dient 
eine von Zusiitzen freie Lsg. von Chlorkautschuk in organ. Losungsmm. wie Tetra- 
hydronaphthahn. Durch Zusatz von yerdichtend wirkenden Stoffen, wie Harzen, 
laCt sich die Porenhaltigkeit der Erzeugnisse regeln. Man kann den Lsgg. Pt- oder 
Pd-Schwarz, Cu-Salze u. dgl. zusetzen, um Kontaktmassen, wie porose Elektroden, 
zu erzeugen. (E. P. 442 727 vom 9/8. 1934, ausg. 12/3. 1936. D. Prior. 9/8.
1933.) M a a s .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
B. A. Boume, Die Wirkung ton Frosttemperaluren auf das Zuckerrohr in den 

Everglades Floridas. (Facts about Sugar 30. 453— 55. Dez. 1935.) T a e g e n e r .
F. Boleloucky, Das Magnesium und der Aufbau der Kohlenhydrate in der Zucker- 

riibe. Die chem. Analyse yon Zuckerriiben aus Mangelverss. zeigte, daB die Mg-Mangcl- 
riiben im Laufe ihrer Entw. bestrebt waren, das fehlende Mg durch K zu ersetzen, 
wahrend die K-Mangelriiben den K-Mangel durch erhohte Mg-Aufnahme auszugleichen 
suchten. Hierbei handelt es sich aber um einen rein chem. u. nicht etwa einen physiol. 
Ersatz der beiden Elemente. Der K- u. Mg-Mangel machte sich in einer yerminderten 
Emte an friseher, griiner M. u. Trockensubstanz, der an Mg in sehr niedrigen Zueker- 
prozenten geltend. (Emahrg. d. Pflanze 32. 127—29. 1/4. 1936. Prag.) L u t HER.

W . Taegener, Das Volumen des NiederscMages bei der Klarung von Zuckerldsungen. 
Besprechung der Arbeit yon DE WOLFF (ygl. C. 1935. I. 489). (Zbl. Zuckerind. 44. 
307— 09. 4/4. 1936.) Gr o s z f e l d .

Jerome Alexander, Einige kolloidchemische Eigenschaften von Starkę. Vf. bespricht 
das Verh. von Starkearten bei Behandlung mit 90% 'g- Ameisensaure u. Ausfallung 
des Amylopektins aus der entstandenen kolloiden Lsg. mit W. Die restliche Lsg. zeigte 
nicht die geringste Red. mit BENEDICT-Lsg., keine Blaufarbung mit Jod, das Koagulum 
(Amylopektin) Rotbraunfarbung mit starker Jodlsg. u. mkr. einige blaue Stellen. 
Eine weiBe Kugel yon so bereitetem Amylopektin aus Kartoffelstarke zeigte nach 
Auswaschen pn yon 4 oder weniger, wurde nach 36 Stdn. yiscos u. klar u. lieferte mit 
k. W. eine nicht reduzierende Lsg. mit typ. Blaufarbung gegen Jod. Nach Yerss. mit 
Mischungen von Starkę- u. Gummiarabicumlsgg. spielen bei der prakt. Auswrkg. des 
Starkekomplexes kolloide Schutzwrkgg. mit. Weitere Einzelheiten im Original. Auf 
Stdrkeerzeugung durch den einzelligen Organismus Chilomonas paramecium wird hin- 
gewiesen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 206— 09. 13/3. 1936.) Gr o s z f e l d .

Waldemar Kroner und Gerhard Knoblieh, Uber ein neues Verfahren zur Rei- 
ntgung ton Starkemilch und zur Herstellung ton Kartoffelstarke. Ausfiihrliche Wieder- 
gabe der C. 1936. I. 909 referierten Arbeit. (Chem. Fabrik 8. 510— 12. 31/12. 1935. 
Berlin, Institut fiir Garungsgewerbe.) GROSZFELD.

— , Die Ester der Starkę. Kurzer Dberblick iiber die Arbeiten der F o r s c h u n g s - 
AJCSTALT Fu r  St a RKEFABRIKATION, Berhn, uber die Herst. von gemischten Estern 
aus Starkę u. Stearin- bzw. Essigsaure. (Rev. gen. Matieres piast. 12. 5. Jan.
1936.) W . W o l f f .
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Maurice E. E. J. Marie Lambert, Frankreicli, Entfemung der Eiweifistoffe und 
Pektine aus rohem Bubenzuckersaft durcli Koagulation. Dor Saft wird bei 85° mit 
S02-Gas behandelt u. anschlieBend uberschiissige Kalkmileh zugesetzt u. filtriert. 
Der Saft wird unmittelbar nach der S02-Behandlung mit Kalk behandelt, um eine 
Inversion des Zuckers zu yermeiden. An Stelle von Kalk kann auch Na2C03, BaC03 
oder SrC03 benutzt werden. — Zeichnung. (F. P. 792420 yom 13/7.* 1935, ausg. 
31/12. 1935.) M . F. M u l l e r .

Willi Seck, Berhn, Herstellung von loslicher Stdrlce aus gewóhnlicher Starkę durch 
Behandlung mit einer salzfreien wss. Lsg. von HOC1. Dabei wird z. B. aus feuchter 
Starkę ein salzfreies Prod. erhalten. (E. P. 437890 yom 4/5, 1934, ausg. 5/12. 1935.
D. Prior. 4/5. 1933.) M . F . M u l l e r .

Merco Centrifugal Separator Co., Ltd., V. St. A., Gewinnung von Getreidestdrke. 
Das mit W. stark vord. Mahlprod. wird zunachst filtriert, dann mit wenig W. angeriihrt 
u. gcschlcudert. Beim Schleudern wird einesteils der Kleber u. anderenteils die Starkę 
abgeschieden. Letztere wird anschlieBend durch Sieben yon dem beigemischten Faser- 
material getrennt. Gegebenenfalls wird nach dem ersten Schleudern ein zweiter 
Schleudergang angeschlossen. —  Zeichnung. (F. P. 792082 vom 5/7. 1935, ausg. 
21/12. 1935.) M . F. M u l l e r .

Distillers Co. Ltd., Edinburgh, William Alfred Davis, Epsom, und Philip 
Dalton Coppock, London, Modifizierte Starkę. Starkę oder starkehaltiges Materiał 
wird einer Warmebehandlung in Ggw. einer was. Lsg. einer fliichtigen organ. Fl., z. B. 
33% A., Isopropylalkohol, Athylacetat, Aceton (bei ca. 80°) solange unterworfen, 
bis die Hiillcn der Starkekorner gesprengt sind, worauf durch Zusatz desselben odor 
eines analogen organ., wasserfreien bzw. konz. Losungam., wie 95% A. die Starkę 
gefallt u. yon dem Losungsm. getrennt wird. Die Fallungsdauer betragt etwa 12 bis 
18 Stdn. Die Fallung kann durch Erneuerung des organ. Losungsm. nach Abziehen 
des ersteren zur Quellung dienenden Anteils yeryollstandigt werden. (E. P. 442757 
yom 8/11. 1934, ausg. 12/3. 1936.) N it z e .

XV. Garmigsindustrie.
H. Wiistenfeld, Einige praktische Winkę bei der Herstdlung ton Krystall-Likóren. 

Um fehlerhafte. Ausscheidung von Zuckerkrystallen an der inneren Flaschenwand zu 
yerhiiten, empfiehlt Yf., den Krystalhsationsyorgang mit aromalosem Grundlikór 
heryorzurufen, ihn wieder zu entfernen u. dann erst den eigentUehen Likór, der mit 
Saccharose gesatt. sein muB, einzufiillen. Die Krystallisation muB so langsam wie 
moglich erfolgen, AuBer auf der Glaswand lassen sich auch auf einem frischen Bliiten- 
zweig eines Aromakrautes (Waldmeister) unter gleichzeitiger Aromatisierung des 
Likórs Zuckerkrystalle erzeugen. (Mitt. Abt. Trinkbranntwein- u. Likorfabrikat. Inst. 
Garungsgewerbe Berlin 26. 8—9. Marz 1936.) Gr o szfe ld .

K. Silbereisen, Kolloidwissenschaft und Bierbrauerei in den letzten 10 Jahren. Lite
ra turzusammenstellung. (Wschr. Brauerei 52. 297 24 Seiten bis 376.1935.) SCHINDLER.

K . Silbereisen, Kolloidchemie und Brauindustrie in den letzten 10 Jahren. Ge- 
kiirzte Wiedergabe der vorst. referierten Arbeit. (Kolloid-Z. 72. 234— 41. 354—61. 
73. 104—11. 1935.) S c h in d l e r .

Bertil Krause, t)ber die Stabilitat von iibersdttigten Kohlendiozydlosungen — ins
besondere Bier. Nach einer mathemat.-theoret. Betrachtung uber ubersatt. Systeme 
bespricht Yf. die Yerhaltnisse beim Bier, insbesondere die Rolle der kolloidalen Stoffe. 
(Kem. Maanedsbl. nord. Handelsbl. kem. Ind. 17. 9— 14. 1936, Carlsberg, Lab.) E. May.

Gerald L. White, Das Brauereigewerbe. Zusammenfassende Darst. des Brau- 
prozesses, insbesondere fiir kanad. Biere. (Canad. Chem. Metallurgy 20. 3— 17. Jan.
1936.) S c h in d l e r .

Gottfried Jakob, Auswirkungen durch Proteolytmalzzusatz. II. (I. ygl. C. 1935-
II. 2466.) Es bestehen auf Grund yieler Verss. keine Bedenken, den Proteolytmalz
zusatz bis auf 10% zu steigem. Vorteile sind: Verkiirzung der Ablauterzeit,_ Ausbeute- 
erhóhung u. bessere Bruchbldg. Femer ist die abgesetzte Hefe reiner u. die Klarung 
des Bieres eine bessere. Das Bier zeigt Verbesserung der Schaumhaltigkeit, des Ge- 
schmacks u. der Haltbarkeit. AuBerdem ist die Bierfarbe heller.- (Allg. Brauer- u. 
Hopfen-Ztg. 75. 393. 1935.) S c h in d l e r .

Maurice Schiitza, Ein neues Gerdt zur Bestimmung der Konzentration t o n  Fluor- 
ammonlosungen. Zur Best. der Konz. yon Nf^HF^-Lsgg., die in der Brauerei ais gute
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Dcsinfektionsmittel vonvendet werden, hat Vf. ein Gerat konstruiert (Hersteller: 
Firma H. G u t t e s , Laboratoriumsbedarf, Bochum), das beschrieben u. abgebildet ist. 
Angaben uber die Ausfulirung der Bestst. u. neuartige Bcrechnungstabelle. (Wschr. 
Brauerei 52. 405— 06. 14/12. 1935.) S c h in d l e r .

Soc. des fitablissements Barbet, Frankreich, Herstellung von wasserfreiem Alkohol. 
Zum Entfemen der leicht- u. schwersd. Anteile vor der nach irgendeiner bekannten 
Entwiłsserungsmethode durchgefiihrten SchluBrektifikation werden unter Ausnutzung 
ihres Warmeinhalts die Dampfe vom Kopf der Entwasserungskolonne der unter Vakuum 
arbeitenden Dest.-Kolonne zugefukrt. Einzelheiten der erforderlichen Vorr. (F. P. 
795263 vom 11/12. 1934, ausg. 10/3. 1936.) Sc h in d l e r .

Soc. des fitablissements Barbet, Frankreich, Destillation und Rektifikation mit 
doppdter Dampfwirkung. Zur Ausnutzung des Dampfes wird bei Fil. mit weniger 
ais 8— 10% A.-Geh. vor die Dest.-Vorr. nach dem Hauptpatent 702 284 noch eine 
zusatzliclie Dest.-Kolonne angeordnet, die unter Vakuum arbeitet, so daB dio gleiche 
Dampfmenge auch lioheren W.-Geh. zu trennen vermag. Vorr. (F. P. 46 111 vom 
16/11. 1934, ausg. 5/3. 1936. Zus. zu F. P. 702 284; C. 1931. II. 1212.) S c h in d l e r .

Soc. an. Usines de Melle und Henri Martin Guinot, Frankreich, Destillation 
und Rektifikation alkoholhaltiger Fliissigkeiten. Die alkoh. Fil. werden zunachst einer 
leichten Verdampfung unterzogen, wobei neben den fluchtigen Verunreinigungen auch 
ein Teil der schwerersd. verdampft. Diese Dampfe werden sodann in einer Vorreinigungs- 
kolonne derart dest., daB samtliche Verunreinigungen ausgeschieden u. der A. der 
urspriinglichen Fl. wieder zugeleitet wird. Vorr. (F. P. 794 914 vom 5/12. 1934, ausg. 
28/2. 1936.) S c h in d l e r .

Bergedorfer Eisenwerk Akt.-Ges. Astra-Werke, Bergedorf, Bierwtirzebehand- 
lung, dad. gek., daB die Wiirze mit einer entsprechenden Temp. yom Kuhlschiff oder 
geschlossenen Belialter durch eine luftdicht geschlossene Reinigungsschleuder in einen 
luftdicht geschlossenen Vor- u. Tiefkiihler geleitet u. unter LuftabschluB gereinigt u. 
verarbeitet wird. Der zur Hefeentw. erforderliche 0 2 wird in keimfreiem Zustand, 
gefiltert durch unglasiertcs Porzellan oder gesintertes Glas in den Vor- u./oder Tief- 
kiihler eingeleitet. (D. R. P. 627 562 KI. 6 b vom 3/6.1933, ausg. 18/3.1936.) S c h in d l .

William F. Clark, Chicago, 111., V. St. A., Beschicken der Wiirze mit Hefe. In 
einem geschlossenen GefaB wird dio Wiirze mit Hilfe eines sterilen Luftstromes ge- 
kiihlt, dessen einer Teil yorerst durch Trockenliefe geblasen wurde u. so beladen mit 
Hefe diese der Wiirze zufiihrt. Vorr. (A. P. 2 033 326 vom 3/5. 1933, ausg. 10/3.
1936.) S c h in d l e r .

P. Eętueter, Bergen [Mons], Belgien, Verbessem und Kldren von Bier. Dem Bier 
werden zur gleichzeitigen Peptonisierung der EiweiBstoffe u. tlberfuhrung hoherer Dex- 
trine in Maltose Diastasen zugesetzt. Die Klarung erfolgt durch pulyerisierte Mineralien, 
die durch Saurebehandlung ohne Calcinieren regeneriert werden. (Belg. PP. 399 654 
vom 16/11. 1933 u. 399 853 vom 23/11. 1933, beide ausg. 12/4. 1934.) Sc h in d l e r .

XVI. Nahrungs-, Genuli- und Futtermittel.
Sandor Gomory, Wirkung chemischer Mehlverbesserungsmittel auf das gelagerte 

Weizenmehl. (Vgl. C. 1935. I. 1463.) Es wurde die Qualitatsanderung wahrend der
3-, 6- u. 18-monatigen Lagerung im Śonnenlicht, im Dunkeln, an der Luft u. bei Luft
abschluB von mit Multaglut (Ammonpersulfat), Novadelox (75% Benzoylperoxyd +  
25% Calciumdihydrophosphat), Golo (99,5% Cl2 +  0,5% Nitrosylchlorid) u. Agene 
(Nitrogentrichlorid) behandelten Mehlen untersucht. Die Wrkg. der einzelnen Yer- 
besserungsmittel ist je nach der Dauer des Lagems yersehieden, gemeinsam ist bloB 
die Bleichwrkg. u. zwar in nahezu gleichem Grade ohne Riicksicht auf die Lagerungs- 
zeit. Multaglut u. Noyadelos liben schon nach kurzer Lagerung eine ungiinstige Wrkg. 
®uf die Reifung bzw. Baekfahigkeit des Mehles aus. Golo u. Agene beeinflussen die 
Qualitat u. Baekfahigkeit giinstig, jedoch die Unterschicde yersehwinden nach 3 bis 
6 Monaten; nach 6 bzw. 18 Monaten erwies sich das unbehandelte Mehl dem behandelten 
uberlegen. Einzelheiten im Original. (Mezogazdasógi-Kutatasok 7- 262— 73. Dez. 
1934. Budapest, Techn. Hochsch. [Orig.: ung.; Ausz.: dtseh.]) Sa il e r .

— . Verbesserung von Backmehlen durch Behandlung mit Spezialquarzglas-Queck- 
swerdampflampen. Die Wrkg. der Hg-Dampflampenbestrahlung beruht auf einem 
leichten Trocknen des Mehles, Unterdriickung des enzymat. Abbaus u. Yerbesserung
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der W.-Aufnahmefahigkeit u. des Que]Ivermogens der EiweiBstoffe. (Muhle 72. 245 
bis 246. 1935.) H a e v e c k e r .

P-. H. Trący, Die Verwendung von Slabilisierungsmitteln bei der Herstellung von 
Eiscreme. Statt der gebrauchliclien Gelatine wurden Na-Alginat (aus Seealgen ge- 
wonnen), Hygell (aus Karobben, Mannoscn u. Galaktosen entlialtcnd, frei von Starkę) 
sowie Pektinstoffe empfohlen. Eiscrememischung mit Na-Alginat lieB sich duroh Altem 
nicht wesentlich verbessem. Die Mischung schmolz bei Zimmertemp. schneller ais dio 
mit Gelatine. Gleiche Mengen Na-Alginat u. 225 Bloomgelatino bewirkte etwa gleicho 
Konsistenz u. gleichen Overrun. Zusatz des Na-Alginats erniedrigte die Titrations- 
aeiditat u. erhóhte ph. —  Hygell wird in Konzz. von 0,15— 0,20% verwendet. Seine 
Viscositat wird durch Temp.-Anderungen nicht in dem MaBe wie Gelatine beeinfluBt. 
Temp.-Zunahme yon 70 auf 180° F - erhoht die Yiscositat der Mischung, bei langerer 
Einw. von Warnie tritt bei 145° eine Zunahme, bei 165— ISO0 eine Abnahmc der Vis- 
cositat ein. Zusatz von Citronensaure dabei, weniger von Milchsaure, senkt sie be
sonders bei Zusatz schon vor dem Erhitzen. Hygell bewirkt Caseinabscheidung; Milch- 
protein laBt sich bei Ggw. von Hygell durch Zusatz yon NaHCOs u. anderen Salzen 
nicht stabilisieren. Zur Verhinderung dieser Proteinkoagulation durch Hygell waren 
Gummi arabicum, Dextrin, Tragant ungeeignet, Agar giinstig, aber prakt. schwer 
verwendbar. Am besten werden 0,15% Hygell neben 0,20% Gelatine yerwendet. — 
Auch Pektin wird am besten zu 0,15— 0,25% neben 0,3% Gelatine zugesetzt. Weitere 
Einzelheiten ini Original. (Ice Cream Trade J. 32. No. 3. 31— 32. Marz 1936. Urbana, 
Univ. of Illinois.) Gro szfe ld .

M. J. Mack, Auswahl der geeigneten Zusdlze zur Herstellung eines guten Eiscremes. 
Prakt. Angaben. Einzelheiten im Original. (Ico Cream Trade J. 32. No. 3. 23— 25. 
Marz 1936. Amherst, Massachusetts State College.) Gr o szfe ld .

B. W . Fairbanks und H. H. Mitchell, Der Nahrwert von Magermilchpuhem, mit 
besonderer Berucksichtigung der Empfindlichlceit von Milchproteinen gegen Hitze. Die 
Milchproteine sind sehr empfindlich gegen Starko u. Dauer der bei der Handelstrocknung 
angewendeten Hitzebchandlung; doch ist Magermilchtrocknung mit techn. Anlagen 
ohne merkliche Beeintrachtigung ihres Verbrennungswertes oder des Nahrwertes ihrer 
Proteino móglich. Beim Walzenyerf. oder Spruhyerf. mit Vorerhitzung wird der biol. 
Wert des Proteins um etwa 8%  (von 90 auf 82) yermindert, nicht seine Verdaulichkeit. 
Bei Fortlassung der Vorerkitzung beim Spruhyerf. bleibt die Nahrwertabnahme der 
Proteine aus. Da Cystin die Grenzaminosaure ini biol. Wert bei Milch u. Milchpulver 
ist, wird gesehlossen, daB dio erstc Wertabnahme der Milchproteine auf teilweiser Cystin- 
zers. beruht-. Bei weiterer Erhitzung beim Walzenyerf. bis zum deutlichen Anbrennen 
sinkt der biol. Wert des Milchproteins rasch auf 70 oder weniger. Der Verlust kann 
nun nicht durch Cystin, sondem durch Lysinzusatze ausgeglichen werden, beruht also 
auf Lysinzers. Solehe Prodd. sind dann ais Erganzungen zum Protein von Getreide- 
komern wertlos. Jlit dem Anbrennen nimmt auch die Verdaulichkeit des Proteins ab, 
u. zwar schneller ais der biol. Wert. Aber auch bei starkom Anbrennen ist der Netto- 
energiewert nur wenig beeinfluBt. Die Lóslichkeit yon Trockenmasse u. N-Substanz 
ist bei Magermilchpulyer nach dem Spruhyerf. gróBer ais nach dem Walzenyerf. u. 
nimmt mit der Starko der Einw. ab. Das Prod. nach dem Spriihverf. ist auch durch 
hellere Farbę ausgezeichnet, die mit zunehmender Hitzeanwendung dunkler wird, 
aber kem zuyerlassiges MaB fiir die Anderungen im Nahrwert der Proteine bildet. 
(J. agric. Res. 51. 1107— 21. Dez. 1935. Illinois Agricult. Experiment Station.) Gd.

W . Leder, Kraft und Warme in den Verarbeilungsbetrieben der deutschen Milch- 
wirtschaft. Darst. der energiewirtschaftlichen Bedeutung der deutschen Milch- 
bearbeitungsbetriebe. (Warnie 59. 245— 53. 4/4. 1936. Oldenburg.) G r o s z f e l d .

F. Scheffer, Die Aufgaben der Chemie bei der Silofutterbereitung. B e s p r e c h u n g  
der Yorteile der Mineralsaiireensiherung u. der Bewertung dieser Silagen. Notwendig- 
keit, durch geeignete Zusatze physiol. Saureschaden zu yermeiden. (Emahrg. d. Pflanze 
32. 101— 04. 15/3. 1936.) G r o s z f e l d .

H. Biinger, Futterungsversuche mit eztrahiertem Rapsschrot. Nach 3 Fiitterungs- 
yerss. in Gemeinschaft mit J, Schultz, H. Augustin, J. Keseling, W . Kirsch, 
K. Richter, J. Herbst, V. Starg, W . Wohlbier u. W- Schramm an Milchklihen 
nach gemeinsamem Versuchsplan wurde das yon L. F a u th  in Wiesbaden nach be- 
sonderem Yerf. hergestellte extrahierte Rapsschrot, wenn trocken yerarbeitet, von den 
Milchkiihen nach kurzer Eingewohnung in Mengen bis zu 3 kg taglich genommen u. 
ohne Schaden yertragen, angefeuehtet jedoch wegen Entw. yon Senfól yenveigert.
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Der Geh. an yerdaulichem ReineiweiB deckt sich etwa mit dem des Rapskuchens, 
sein Starkewert liegt etwas niedriger. Auf den Milchertrag hat es mindestens die gleiche 
Wrkg. wie andere Riickstande der Olgewinnung, scheint aber den Fettgeh. der Milch 
etwas zu senken. (Landwirtsch. Versuchsstat. 124. 241—90. 1936. Kiel.) Gd .

Gunner Jergensen, Uber Papskuchenvergiftungcn. Riickblick auf dio vom Vf. 
vor 40 Jahren ausgearbeiteten Methoden zur Feststellung der Giftigkeit, bestehend 
in einer Geruchsprobe u. in einer Thiosinamin-N-Bcst. Auf Grand langsamer Senfól- 
entw. in einem Spezialfalle empfiehlt Vf. 10 g zur Unters. zu nehmen u. die Ein- 
wirkungsdauer auf 2—3 Stdn. auszudehnen. (Kem. Maanedsbl. nord. Handelsbl. 
kem. Ind. 17. 14— 17. 1936. V. St e in s  Lab.) E. Ma y e r .

Otto Heinz Joos, Rotterdam, Mehlverbesserung. Um ouropaischem Weizenmehl 
die guten Backeigg. von uberseeischcm, besonders kanad. Weizenmehl zu verleihen, 
wird eine Zumischung yon ólhaltigen Pflanzenphosphatiden (Sojaleciłhin mit etwa 
35% Sojaol) vorgenommen. Man stellt zunachst eine Zwischenmischung (1 Teil Lecithin 
auf 4 Teile Mehl) lier u. setzt diese in Mengen von etwa 2,5% der Hauptmasse Mehl 
zu. (E. P. 436 050 vom 2/1. 1935, ausg. 31/10. 1935. Belg. Prior. 22/10.
1934.) VlELWERTH.

J. R. Short Milling Co., Chicago, Ul., iibert. von: Louis William Haas, Chicago, 
und Herbert Otto Renner, Des Plaines, 111., V. St. A., Herstdlung fettarliger Oxy- 
dationsproduklc. Stoffe, die Peroxydase, Oxydase, Katalase oder Perhydridase ent
halten, wie Sojabohnen oder andere Bohnen, Erbsen oder Extrakte von ihnen, laBt man 
unter oxydierenden Bedingungen, z. B. unter Beliiftung oder Behandlung mit Sauer- 
stoff, Ozon, H20 2 oder Peroxyden, auf animal. oder yegetabil. Fetto oder Ole u. ihre 
Hydrierungsprodd., wio Sojaol oder Maisól, einwirken. Die erzieltc Oxydation der Ole 
wird durch den sog. M-Wert (g H ,0 , je 100 g Ol oder Fett) ausgedriickt. Die oxydierten 
Stoffe sind Bleichmiltd fiir z. B. Mehl u. dgl. ZweckmaBig werden die zu oxy- 
dierenden Stoffe in Form wss. Dispersionen oder Emulsionen yerwendet. Zur Be- 
schleunigung der Oxydation konnen wahrend der Behandlung frische Mengen enzymat. 
Materials zugesetzt werden. (E. P. 423 971 vom 27/12. 1933, ausg. 14/3. 1935. 
F.P. 766651 yom 22/12. 1933, ausg. 2/7. 1934. Aust. P. 15665/1933 vom 22/12.
1933, ausg. 6/12. 1934. Ung.P. 111477 yom 21/12. 1933, ausg. 1/2. 1935. A. Prior. 
27/12.1932.) D o n a t .

Herbert H. Bunzell, New York, Brot. Zur Verbesserung der Vol.-Ausbeute, 
der Farbę, des Geschmackes u. der Haltbarkeit wird dem Teig (1000 Teile) ein Gemisch 
(0,25— 1 Teil) yon gleichen Teilen Hamstoff u. Ammoniumsuljat oder -phosphal zu
gesetzt, wobei ein pn von etwa 5 zweckmaBig ist. Es konnen weiter zugesetzt werden: 
Aminosauren, z. B. in Form von Einw.-Prodd. von Pepsin auf Casein, Urease oder 
solehe enthaltendes Sojabolinenmehl. (A. P. 2 033180 yom 17/7. 1931, ausg. 10/3.
1936.) VlEUVEP.TH.

Aluminium Plant & Vessel Co., Ltd. und William Gardner Tarbet, London, 
Pasteurimeren von Milch und anderen Flussigkeiten. Man erhitzt die Fl. auf 157° F, 
halt sie bei dieser Temp. ca. 20 Sek., erhitzt sie dann weiter auf ca. 160° F u. kiihlt 
sie endlich schnell ab. (E. P. 438146 yom 17/5. 1934, ausg. 12/12. 1935.) B i e b e r s t .

Aktiebolaget Separator, Stockholm, Schweden, Pasleurisieren von Milch. Das 
Verf. des Dan. P. 48 636 (C. 1934. II. 359) wird dahin abgeandert, daB die Pasteuri- 
sierungstemp. der abflieBenden Milch durch Aufrechterhaltung eines dieser Temp. 
entsprechenden konstanten Vakuums im Erhitzungsdampf konstant gehalten wird. 
(Schwed. P. 85166 yom 29/10. 1932, ausg. 31/10. 1935.) D r e w s .

E. H. C. Grapengeter, Hamburg, Sterilisieren von Milch o. dgl. Die zunachst 
auf 60—70° erwarmte Milch wird unter ein so hohes Vakuum gebracht, daB Sieden 
emtritt u. bei fallender Temp., wenn auch schwacher werdend, anha.lt, ohne daB yon 
auBen Warme zugefiihrt wird. Diese Niederdruckkochung wird durch heftige Auf- 
kochung beendet, indem man z. B. das Vakuum iiber der Milch stark erhóht. 
(Schwed. P. 85 089 yom 11/10. 1932, ausg. 17/12. 1935.) D r e w s .

Marcelle Mignard, Frankreich, Milchpraparat. Man vermischt ein Milchprod., 
z. B. Molkę, mit einer Kultur yon Milchsaurebakterien, insbesondere Yoghurtbakterien, 
u. setzt eine Lsg. mit durch Warmo abgetoteten Faulnisbakterien zu. &  kommt auch 
uer Zusatz yon anderen Lsgg. in Betracht, z. B. yon tier. u. menschlichen Sekreten, 

(lanzen- u. Fruchtsaften, Hefelsgg. u. dgl., in denen die Bakterien bzw. Enzyme un- 
"'lrksam gemaeht sind. Die Milchsaurebakterien werden durch den Zusatz in ihrer
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Wirksamkeit erheblich gofórdert. (F. P. 788 801 vom 20/7. 1934, ausg. 18/10.
1935.) B ie b e r s t e in .

Lucas Classey und Aplin and Barrett Ltd., Yeovil, Somorsetshire, England, 
Kdseprdparat. Kaso wird bei einer Temp. von >  150° F gesclimolzen, dann auf
<  145° F abgekiihlt u. mit Malz, yorzugsweise gepulyertem Malzextrakt, innig ver- 
ruhrt. (E. P. 439246 vom 2/6. 1934, ausg. 2/1. 1936.) B ie b e r st e in .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Diisseldorf-Holtliausen, Sdimclzkase. Man yerwendet 
ais Schmelzsalzc Alkalipolyphosphate, z. B. N a^O jo, NaGP40 13, Na9P50 17,
Na,2P10O3i odor Na6K2P6019 (auch Gemische der Salze). (E. P. 438 529 vom 18/5. 
1934, ausg. 19/12. 1935.) ______________________ B ie b e r st e in .

W. L. Davies, The chemistry of milk. New York: Van Nostrand 1936. (640 S.) 8°. 8.00.
[russ.] Grigori Lasarewitsch Dikker, Technologie der Tahakgewinnung. Teil 1. Die primare

Bearbeitung des Tabakrohmaterials. Moskau-Leningrad: Pischtschepromisdat 1936.
(III, 132 S.) Rbl. 1.75.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bołinermassen usw.

H. Hauptvogel, Beitrag zur Frage der Fetlversorgung in Dcutschland. Beschreibung 
u. Abbildung yon Fettgewinnungsanlagen. (Z. Ver. dtseh. Ing. 80. 413— 16. 4/4. 1936. 
Hamburg.) Gro szfe ld .

S. M. Konstantinow, U. S. S. R., Hydrieren pflanzlicher Ole. Der zur Hydrierung 
erforderlicho II2 mrd auf Rk.-Temp. aufgeheizt u. in das k. oder yorgewarmte 01 in 
ublicher Weise eingeleitet. (Russ. P. 45 029 yom 6/11. 1934, ausg. 30/11. 1935.) Ri.

Robert Edwin Goldsbrough, Wandsworth, England, Alkoholische Shampoon- 
losungen, bestehend aus je 1 (Unze) ammoniakal. Chininlsg., Glycerin, CH3OH, fl, Fetfc- 
alkohole sowie einer Spur W. (E. P. 442 007 yom 19/7. 1934, ausg. 27/2. 1936.) A l i t .

Lever Brothers Ltd., Port Sunlight, Chester, und Reginald FurneB, West- 
boume, Lancaster, England, Herstellung yon Polyglycerinestem. Rohe Polyglycerin- 
fettsaureester mit unveresterten OH-Gruppen, die reinigende u. sehaumende Mittel 
sind, werden gereinigt bzw. konz., indem man sie durch Mischen u. Erwarmen mit wss. 
Lsgg. anorgan. Salze, wie Na2S04, u. Abtrennung der wss. Schicht vom freien Glycerin 
u./oder Polyglycerin (I) befreit. Auf 100 Teile Rohester (aus 100 I u. 10 CocosnufiSl, 
bestehend aus 23% Ester u. 77% I) yerwendet man 40 Na2S04 in 200 W. bei 80— 100°. 
Die abgetrennte wss. Schicht kann eingedampft werden. (E. P. 442 950 vom 4/9. 1934, 
ausg. 19/3. 1936.) D onat.

Edmund Waldmann, Klostemeuburg a. D., und August Chwała. Wien, Her
stellung eines Saureamids. Vgl. F. P. 779 503; C. 1935. II. 2449. Nachzutragcn ist, 
daB die aus f),f}'-Dichlordiathyltithcr durch Umsetzung mit Sulfit u. anschlieBende Rk. 
mit Methylamin erhaltliche fi-Methylaminodidthyldthersulfonsdure mit einer das Radikal 
der Olsdurs (I) abgebenden Verb. wie I selbst oder ihr Chlorid in das Amid der nacli- 
stehenden Formel: C!7H3;! • CO ■ N(CH>) • CH2 ■ CH2 ■ O ■ CH2 • CH, • S03Na, iibergefuhrt
wird. Der Korpcr ist farblos, 11. in W. zu stark schaumenden Lsgg., dio Kalkseifen 
dispergieren u. daher ais Waschmittel dicnen konnen. (Schwz. P. 180 400 vom 5/10-
1934, ausg. 2/1. 1936. Oe. Priorr. 7/10. u. 2/12. 1933.) DONAT.

XVIII. Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

E. Franz, Beitrag zur Kenntnis des Schmalzens in der Kammgarnindusirie. 1. Teil. 
Die Veranderung der chem. Konst. des Wollfettes kami auch im Dunkehi u. bei ge- 
ringem Luftzutritt soweit fortschreiten, daB die entstandencn Zers.-Prodd. die W ou- 
faser stark schadigen. Dio elast. Eigg. der Wolle sind bei 4%  P®** anl gunstigsten. 
Bei — 7,5° aufiert sieh das Spróde- u. Starrwerden des Wollfettpanzers yorteilhalt 
durch erhohte Festigkeit der Faser, nachteilig durch EinbuBe an Elastizitat. iur 
Schmalzzwecke ist Wollfett ungeeignet, eine geniigend homogene Yerteilung des haupt- 
sachlich benutzten OHven- u. ErdnuBóles laBt sich auch ohno die Verwendung jo  
Emulsionen u. ohne Spriihanlagen durch den rein mechan. Vorgang des Strecke 
erreichen. Die durch Zugabe eines Emulgators erleiehterte Auswaschbarkeit fca
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durch das Farben vollkommen aufgehoben werden. Beim Lagem geschmalzter Wolle 
tritt ranziger Geruch immer starker liervor, die J-Zahl nimmt ab u. die Saurezahl zu. 
Zur Verbesserung der Stabilitat erwies sich Na2S20 3 ais ungeeignet, ein geringer Er- 
folg zeigte sich bei /S-Naphthol, auch Pepsin yersagte. Die Zers. der pflanzlichen Olo 
auf der Faser wird weder durch Bakterien, noch durch den Luft-02 heryorgerufen, 
es muB ein spez. zersetzender EinfluB der Faser selbst sich geltend machen. (Melliands 
Textilber. 17 . 302—06. April 1936.) Su v e r n .

Hans-Joachim Henk, Der Wert der wasserabstofSenden Imprdgnierungen. Be- 
spreehung bekannter Impragnierverff. (Mschr. Text.-Ind. 51. 82—83. Marz 1936.) Suv.

Otto Mecheels, Luftdurchlassigkeit poroś-wasserdicht impragnierter Gewebe. Verss. 
zeigten, daB wasserabstoBend poroś impragnierte Gewebe luftdurchlassiger sind ais 
nicht impragnierte. Die bessere Luftdurchlassigkeit kann je nach Art des Gewebes 
bis zu 10% betragen. Impragnierte Gewebe trocknen schneller ais nicht impragnierte, 
wobei die Luftdurchlassigkeit schon unmittelbar nach Beginn des Trocknens gegen
uber einer nicht impragnierten Vergleichsware deutlich zunimmt. (Melliands Textil- 
ber. 17. 341—43. April 1936. M.-Gladback.) Su v e r n .

P. Bellecour, Zum Undurchlassigmachen von Stoffen und gewebten Riemen mitiela 
Kautschuk. Das Wesentliche des Arbeitens mit Kautsehuklsgg. oder mit Latex ist 
zusammengestellt. (Ind. textile 53. 143—45. Marz 1936.) Su y e r n .

R. M. Cobb, Unbekanntes uber Papierleimung und capillares Fliefien. Im wesent- 
liehen ident. mit der C. 1936. I. 1542 referierten Arbeit. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 
290—93. 1935. Ridgefield, N. J., Research Lab. Sowe Paper Co.) L e c k e .

F. M. Williams, Die Beziehungen zwischen Gldtte und Obcrflachenporositdl und den 
drucktechnischen Eigenschaften des Papiers. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 437—39. 1935.
— C. 1935. II. 1470.) F r ie d e m a n n .

Charles G. Weber, Beziehung der Papiereigensdt aften zum Register in der Offset- 
lithographie. Inhaltsgleich mit der C. 1935. II. 3459 ref. Arbeit. (Techn. Ass. Pap. 18. 
Nr. 1. 430—32. 1935.) F r ie d e m a n n .

H. Klingsohr, Deutsche Zellwolle. IV. Folgę. Beitrag zur Verwendungsmoglich- 
keit von Zellwolle in der Streichgam-Wollindustrie und der Kammgarnweberei. (III. vgl.
C. 1935. II. 2761.) Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse aus dieser Verarbeitungs- 
forschung u. Darst. der Yerarbeitungsrichthnien fiir die Praxis. (Melliands Textilber.
17. 317— 23. April 1936. Cottbus.) Su v e r n .

Georg Wiegand und Karl Schóniger, Faserschadigungen und dereń Vermeidung
bei der Bleiche von spinnmattierter Kunstseide. Beim Bleichen mit H20 2 wird der Faser- 
angriff betraehtlich yermindert, wenn den Bleiehflotten hochmolekulare EiweiB- 
spaltungsprodd. oder dereń Substitutionsprodd., z. B. EiweiB-Fettkondensate wio 
Lamepon A, zugesetzt werden. Sie verhindem die Abspaltung von gasformigem 0 2 
aus den Bleiehflotten, andere oberflachenaktive Stoffe, wie Seifen, besitzen diese 
Eigg- in viel geringerem Grade. Durch die EiweiB-Fettkondensate wird der Bleich- 
effekt merldieh gesteigert. (Melliands Textilber. 17. 337—38. April 1936.) Su v e r n .

Joseph Boeglin, Das Regenerieren des Spinnbades. An einem ausfiihrlichen Bei- 
spiel wird gezeigt, daB Badkonzentrieren nicht teuer zu stehen kommt. (Kunstseide
18. 130—33. April 1936.) Su v e r n .

H. P. Zoeppritz, Dauerpriifung und Ermudung ton Gespinsten. 1. Teil. Fiir die
Widerstandsfahigkeit der Tcxtilien gegen Ermiidung durch Dauerbeanspruchung sind 
andere Eigg. maBgebend ais die im stat. ZerreiBvers. bestimmbaren. Angaben iiber 
Formveranderung, Dehnung u. Verfestigung beim Dauervers. (Melliands Textilber. 
17. 301—02. April 1936. Wuppertal-Barmen.) SuYERN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Schlichten. Man yerwendet mit
Hilfe yon Harnstoff bereitete wss. Lsgg. yon an sich wasserunl. hochmolekularen, 
freie Carboxylgruppen enthaltenden Kondensations- bzw. Polymerisationsprodd. gegebenen
falls unter Zusatz yon Pigmmten, Klebe- oder Weichmachungsmitteln. Z. B. werden 
100 g eines Mischpolymerisates aus Vinylathyliither u. Maleinsaureanhydrid mit 200 g 
Harnstoff in 1200 ccm W. unter Ruhren u. Erwarmen auf dem Dampfbad gel. Diese 
Lsg. kann gegebenenfalls nach Zusatz eines Weichmachungsmittels wie Oleylalkohol- 
polyglykolather zum Schlichten gebraucht werden. (F. P. 795 414 vom 26/9. 1935, 
ausg. 13/3. 1936. D. Prior. 12/10.1934.) R. H e r b s t .

Rohm & Haas Akt.-Ges. (Erfinder: Otto Rohm), Darmstadt, Schlichten von 
Fasem. Es werden yerd. Lsgg. von wasserunl. Polymerisationsprodd. von Der iw. des
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Vinylalkohols oder der Acrylsdure, wie Polyvinylacetat, -propionat, -butyrat, Poly- 
acrylsduremethylester, gegebenenfalls in Verb. mit wasserunl. Cdluloseestem wie Nitro- 
cellulose, in organ. Losungsmm. namentlich zum Schlichten von Kunstseide venvendet. 
(D. R. P. 626 920 KI. 8 k vom 11/7. 1928, ausg. 5/3. 1936.) R. H e r b s t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstdlung eines 
neuen Teztilhilfsstoffes. Zum Vorf. des Hauptpatents ist nachzutragen, daB man ais 
Acylicrungsmittel fiir die gcbildete NH2-Gruppe einen Stoff, wie Oleylchlond, ver- 
wendet, der den Rest der Ólsdure einfuhrt. Das Prod. hat iihnliehe Eigg. wie die Prodd. 
des Hauptpatents. (Schwz. P. 180 576 vom 13/2. 1934, ausg. 16/1. 1936. Zus. zu 
Schwz. P. 178 533; C. 1936. I. 2636.) D o n a t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung eines 
neuen Textilhilfsstoffes. Zum Verf. des Hauptpatents ist nachzutragen, daB man vom 
l-Chlor-4-nitrobenzol-2-sulfoiisdure-N-ox(ithyla7nid ausgeht, in das man nach Red. der 
N 02-Gruppe zur NHoGruppe den Rest der Olsaure, z. B. mit Ólsdurechlorid, einfuhrt. 
Das erhalteno holle Pulver hat iihnliehe Eigg. wie die Prodd. des Hauptpatents. 
(Schwz. P. 180 577 vom 13/2. 1934, ausg. 16/1. 1936. Zus. zu Schwz. P. 178 533. 
C. 1936. 1. 2636.) D o n a t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstdlung eines 
neuen Tezlilhilfssloffes. Zum Verf. des Hauptpatents ist nachzutragen, daB man vom
l-Nitrobenzol-3-svlfonsdurc-N-oxdthylanilid ausgeht, die Nitrogruppe zur NIL-Gruppe 
reduziert, in diese den Rest der Olsaure einfuhrt, z. B. mit ÓlsdurecJdorid, u. die Osathyl- 
aminogruppe mit H2SO,, in den H2S04-Ester dieser Gruppe iiberfuhrt. Das erhaltene 
helle Pulver hat ahnliche Eigg. wie die Prodd. des Hauptpatents. (Schwz. P. 180 578 
vom 13/2. 1934, ausg. 16/1. 1936. Zus. zu Schwz. P. 178 533; C. 1936. I. 2636.) D o n a t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Sulfonierte 
Benzimidazole. Man behandelt /.i-Stearoylaminomethylbenzimidazol bei 0— 5° in Mono
hydrat mit 24%ig. Oleum, bis eine Probe in W. klar 1. ist, gieBt auf Eis, filtriert. Das 
Na-Salz des Prod. ist in W. 1. —  Ebenso kann man Benzimidazol-fi-ihiododecylather 
oder Bc7izimidazol-ft-propionsdurcdodecylester sulfonieren. — Die Prodd. sind Teztil- 
hilfsmittd. (Schwz. PP. 180 579—180 581 vom 6/10. 1934, ausg. 16/1. 1936. Zuss. 
zu Schwz. P. 163 005; C. 1934. I. 2826.) " A l t p e t e r .

Anton Proksch, Gorlitz, Herstdlung wasserabsto()e7ider Teztilgewebe, dad. gek., 
daB zu 33 Teilen einer 30%ig. AlCl3-Lsg. bei 90° nicht unterschreitenden Tempp. 
langsam eine Lsg. von 8 Teilen ealeinierter Soda (90%) in 100 W. eingeriihrt u. mit 
dieser Lsg. nach dem Erkalten ein diehtgewebter Stoff impragniert wird. — Die Im- 
pragnierung wird ais wasclifest bezeichnet. (D. R. P. 626 730 KI. 8 k vom 6/2. 1931, 
ausg. 2/3. 1936.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Wasserabstofiende Imprdgnierung 
von porosem Materiał. Abanderung des Verf. gemaB F. P. 753 510 (s. u.) durch yer
wendung von Iiondensationsprodd. von aromat. Verbb., wie Phenolen, Amine7i, Carbon- 
sauren, mit Athylenozyd ais Schutzkolloide. Ebenso konnen ais Schutzkoll. Einw.- 
Prodd. von Athylenoxyd auf KoTidensationsprodd. von Phenole7i mit Acetylen oder 
Aldehi/den venvendet werden. (F. P. 45 738vom 5/l. 1935, ausg. 18/11. 1935. D. Prior. 
6/1. 1934. Zus. zu F. P. 753 510; C. 1934. I. 794.) R. H e r b s t .

Jacob Dolid, Bridgeport, Conn., V. St. A., Herstdlmig von Aluminiumstearat- 
losungen. Al-Seifen, wie Palmitat oder Stearat, z. B. 3 Teile, werden mit KW-stoff- 
losungsmm., wie Oasólin, Bzl., Toluol, z. B. 17 Teilen, gut gemischt u. zu dem gebildeten 
Gel wird ein AthaTiolamin, wie Tridthanolamin (I), z. B. 2 Teile oder weniger, oder ein 
entsprechendes Salz einer hoehmolekularen Fettsaure, z. B. das Stearat von I, zugesetzt, 
wodurch eine Verfliissigung eintritt. Die Prodd. dienen zum Wasserdichtmachen. (A. P- 
2 032 528 vom 14/3.1930, ausg. 3/3. 1936.) D o n a t .

Standard Oil Development Co., Del., ubert. von: Charles W. Mudge, Cranford, 
N. J., V. St. A., Iinpriignierung von Holz u. anderen Faserstoffen mit Mitteln, dereń 
wesentliclister Bestandteil Montanwaehs oder ein ahnliches Wachs, wie Camauba- 
oder Candelillawachs ist. Das zu impragnierende Holz wird mit einer wss. oder alkoh. 
Lsg. einer Sauro oder eines sauren Salzes, wie HC1, CH3COOH, (COOH),, ZnS04, 
KA1(S04)o oder A1„(S04)3, yorbehandelt. HC1 ist z. B. in einer Konz. zu verwenden, 
die 10% nicht ubersteigt. Ais Losungsm. ist auch Isopropylalkohol zu benutzen, 
der mit W. verd. sein kami. Dem darauf zu impragnierenden Wachs konnen beliebigo 
Ivonservierungs- u./oder feuerfestmachende Mittel zugesetzt werden. Derart behandeltes
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Holz, z. B. fiir ParkettfuBboden, gibt mit W. keine hellen Stellen. (A. P. 2 031 973 
yom 24/10. 1931, ausg. 25/2. 1936.) Gr ag er .

fitablissements Kolb-Carrifere, Frankreich, Schutzimpragnierung ton Holz und 
anderem Out, wie Faserstoffen jeder Art mit Metallseifen, wie Cu-, Pb-, A1-, Ca-, Sr- 
oder Ba-Stearat, -Oleat oder -Resinat, die in reiner Form oder gel. in Wachsen oder 
Fetten oder anderen Losungsmm. in die Faserstoffe eingefiihrt werden. (F. P. 793 308
vom 20/10. 1934, ausg. 22/1. 1936.) Gr ag er .

William Gillet, Frankreich, Nelzen bzw. Sckmieren von Sdgebldtlern, insbesondere 
automat. Kreis- u. Bandsagen, welche zum Zerteilen von frischem oder trocknem 
Nadelholz dienen, darin bestehend, daB auf das Sageblatt eine alkal. FL, z. B. Alkali- 
lauge oder Lsgg. yon Erdalkalihydroxyden oder -carbonaten, Saponin oder Seifen- 
wurzel mit einem Verseifungsbeschleuniger, wie Terpineol oder alkoh. Phenol- 
phthaleinlsg. getraufelt wird, welche das sich abscheidendeBaumharz u. -saft yer- 
seifen. (F. P. 774178 yom 28/8. 1933, ausg. 3/12. 1934.) S a l z m a n n .

Karl yon Csipkay, Rosa von Csipkay, Franz Mikuleczky, Elly Mikuleczky 
und Ludwig von Piette-Rivage, Marschendorf [Marsoy], Tschechosl., Herstellung von 
zerreipfestem Papier, insbesondere zur Weiterverarbeitung aufKrcpp- oder Kohlepapier 
sowie anderen Veryielfaltigungspapieren. Dem gemahlenen u. mit Fiillmitteln ver- 
sehenen Papierstoff wTird zweckmaBig im Hollander oder in einem anderen MischgefaB 
kiinstlicher oder natiirlicher Kautschuk in Form einer Emulsion zugesetzt, u. zwar 
in einer Menge, daB etwa 2—3°/o Kautschuk auf Troekenmaterial des Stoffes be
rechnet enthalten sind. AuBerdem wird yorteilhaft ein Vulkanisationsmittel u. -be- 
schleuniger zugesetzt. (E. P. 439 024 vom 6/7. 1935, ausg. 27/12. 1935. Tschechosl.
Prior. 21/12. 1934.) M. F. Mu l l e r .

Raffold International Corp., iibert. von: Harold Robert Rafton, Andover, 
.Mass., V. St. A., Herstellung von geleimtem Papier, das mit alkal. Mitteln gefiillt ist. 
Dem Stoffbrei wird eine Emulsion eines yerseifbaren Materials, das aber gróBtenteils 
in unyerseiftem Zustande yorliegt, z. B. von Kolophonium, zugesetzt. (Can. P. 351874 
vom 31/10. 1932, ausg. 23/7. 1935. A. Prior. 30/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter und Milton O. Schur, Berlin, N. H., 
V. St. A., Herstellung ton mechanisch widerstandsfahigem und wasserdichtem Papier 
aus Sulfit- oder Kraftzellstoff, der etwas langfaseriges Materiał, wie Manila-, Sisal- 
oder Ramiefaser, u. regeiierierte Cellulose enthalt. Der Ausgangsfaserstoff wird mit 
einer Viseoselsg. getrankt, was yorteilhaft bei der Herst. der Bahn auf der Papier- 
maschine geschieht. Die Menge wird so bemessen, daB etwa 1—3%  regeneriertc Cellu
lose in dem Stoffgemisch enthalten sind. Das Regenerieren wird in ublicher Weise 
mittels Sauren, wie Bor- oder Essigsaure, sauren Salzen oder durch Erwarmen erreieht. 
AnschlieBend wird das Papier z. B. mit gesehmolzenem Asphalt, Kolophonium oder 
Hachs impragniert. Zum Impragnieren mit Asphalt wird dem Fasergemisch zweck- 
maBig Asbest oder Wollfaser zugesetzt. Femer eignen sich auch Celluloscestcrlsgg., 
iń von Nitro- oder Acetylcellulose, zum Impragnieren. (A. P. 2 024 600 vom 2/9.
1932, ausg. 17/12. 1935.) M. F. Mu l l e r .

National Listing Eschange, iibert. von: John C. Boyer, Los Angeles, Cal., 
V. St. A., Mischung zur Herstellung ton Wasserzeichen auf Papier, bestehend aus einer 
Łmulsion yon der Konsiatenz von Druckfarben, z. B. aus 12—30% 01, z. B. Ricinusol, 
_ 25% fein yerteilte farblose Mńieralstoffe, 8—20% eines Harzes, wie Canadabalsam, 
? 15% Starkę emulgiert mit 20— 40% Vol.-% in einer leicht alkal. reagierenden wss. 
rfS- Die alkal. Lsg. kann z. B. Salze, wie A12(S04)3, Na2B40 , u. Na„C03 enthalten. 
Ule Al2(S04)3-Lsg. enthalt z. B. 20 Teile W. auf 1 Teil A12(S04)3. (A. P. 2 021141 
vom 1/5. 1933, ausg. 19/11. 1935.) N i t z e .

David Russell, England, Herstellung ton Sicherheitspapier fiir Schecks, Kredit- 
Sh'6 B-°" ®em Śtoff wird ein Schwermetall, z. B. Fe, Mn, Cu, Ag, Zn, Hg, Sn, Pb, 

^  °^er gegebenenfalls zusammen mit einem Oxyd dieser Metalle, 
*• B- CuO, in Form eines Pulyers oder einer kolloidalen Suspension zugesetzt. Die 
^usatzstoffe reagieren mit den Tinte entfemenden Mitteln, wobei sich leicht erkenn- 
™ e Farbungen bilden; gegebenenfalls wird diese Wrkg. durch die in der Tinte ent- 
oaltene Gerbsaure yerstarkt. — 100 (Teile) Papierstoff, auf Troekenprod. berechnet, 
"erden im Hollander mit 2,5 Fe-Pul ter u. gegebenenfalls 2,5 CuO yersetzt. AnschlieBend 
",-dein  alkal. Bindemittel, Na4Fe(CN)6 u. MnS04 zugesetzt, wobei ein weiBer Nd. von
- 1;M e(CN)e entsteht. Fiir die \Veiterverarbeitung zu Papier in ubhcher Weise werden

XVIII. 1. 291
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die notwendigen Mengen A1„(S04)3 zugesetzt. (E. P. 437 969 vom 12/5. 1934, ausg. 
5/12. 1935.) M. F. Muller .

Aktiebolaget Industrimetoder, Stoekholm, Schweden, Sulfitzellstoff. Das 
zellstoffhaltige Rohmaterial wird vor dem eigentlichen Kochprozefl mit einer Lsg. 
einer Alkali- oder NH4-Verb., ausgenommen Sulfite, getrankt. Darauf gibt man, 
gegebenenfalls nach Entfernung der iibersehussigen Tranklsg., eine Verb. zu, die sich 
mit dem Alkali- oder NH.,-Salz unter Bldg. des entsprechenden Bisulfits umsetzt; 
auCerdem wird die erforderliche Menge freie S02 zugefiigt. Alsdann wird bis zum voll- 
standigen AufschluB gekocht. —  Zum Eintranken benutzt man z. B. eine Lsg. von 
Na2S04 oder NaOH bzw. Na2C03. Dio t)berfiihrung in das Bisulfit erfolgt im ersteren 
FaUe durch Umsetzen mit Ca-Bisulfit u. im anderen Falle durch Zugabe von S0„. 
(Schwed. P. 85 324 vom 18/5. 1934, ausg. 21/1.193G.) D r e w s .

S. A. Sudakow, U. S. S. R ., Herstellung non Zellstoff aus Polycellulosen. Stroh, 
Schilf oder ahnliche Stoffe werden fein zerkleinert, darauf ohne Druek mit einer etwa 
7—8°/0ig- NaOH-Lsg. bei erliohter Temp. extrahiert u. nach Entfernung des Extraktes 
auf Walzen erneut zerkleinert. (Russ. P. 45161 vom 26/3., 1/9. 1930 u. 1/2. 1931, 
ausg. 30/11. 1935.) R ic h t er .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Merlin Martin Brubaker, Wil- 
mington, Del., V. St. A., Weichmacher fiir Cellulosederiratmassen, bestehend aus den 
Rk.-Prodd. mehrwertiger Carbonsauren mit hydriertem Ricinusol. Das Ricinusol 
besteht zu 85% aus dem Triglycerid der Ricinolsaure u. wird beim Hydrieren mit 
Ni-Pulver ais Katalysator bei 200° in das Triglycerid der Osystearinsaure (I) verwandelt. 
Beispiel: 700 (Teile) I u. 144 Phthalsaureanhydrid werden 71/2 Stdn. bei 255° verriihrt, 
bis eine SZ. von 10 erreicht ist. Das ólige Prod. ist ein guter Weichmacher. (A. P.
2 027466 vom 11/4. 1932, ausg. 14/1. 1936.) Brau n S-

Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y., iibert. von: David C. Hall, Kingsport, 
Tenn., V. St. A., Weichmacher fiir Cellulosederirale, bestehend aus Estem des Glycenns 
mit weniger ais 3 Propionylgruppen, z. B. Glycerindipropionat, Glycerindipropionat- 
monoacetat u. Glycerininonopropionatdiaeetat. (A. P. 2 029 925 vom 10/4.1933, 
ausg. 4/2. 1936.) B rauns.

"E . I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Harold S. Holt, Wilmington, 
Del., V. St. A., Weichmaclier fur Cellulosederhate, bestehend aus Estem des Diathylen- 
glykols mit gesatt. Fettsauren wie Butter- oder Propionsaure. Beispiel: Eine Mischung 
von 106 (g) Diathylenglykol, 175 Propionsaure, 100 Toluol u. 1 ccm H2S04 werden 
solange gekocht unter Ruckgabe des Toluols, bis das H20  entfernt ist. Dami "'ird mit 
verd. Sodalsg. gewaschen u. im Vakuum dest. Das Rk.-Prod. sd. bei 40 mm Druek 
bei 165— 170°. (A. P. 2 032 091 vom 21/7. 1934, ausg. 25/2. 1936. Can. Prior. 13/9.
1933.) B rauns .

Monsanto Chemical Co., ubert. von: Joseph R. Mares, St. Louis, Mo., V. St. A., 
Weichmacher und Ldsungsmittel fiir Cellulosederivate, hergestellt durch Verestero von 

U Glycerinacetalen mit organ. Sauren. Die Kórper haben die
HaC---- O. i , allgemeine nebenst. Zus., wobei R ein Saure-, Alkohol- oder
TTA___^  Phenolrest u. R ' =  H, Alkjrl, Aryl oder ein lieterocycl. Ring

V ist. Beispiel: 10 (Teile) Nitrocellulose werden in niedrigsd.
HSC— OR Losungsmm. gel. u. 5 Formalglycerinbenzoat zugesetzt. Pic

Mischung gibt einen stabilen, elast. Film. (A. P. 2 028 403 vom 30/4. 1931, ausg. 
21/1. 1936.) Brauns.

S. N. Uschakow und A. A. Rosenfeld, U. S. S. R., Darstellung der Salze der 
Benzyldioxyabietinsaure. Eine wss. Lsg. der Alkalisalze der Dioxyabietinsaurc wird 
mit Benzylchlorid erhitzt. — 20 (Teile) NaOH werden in 25 W. gel., mit 150 Dioxy- 
abietinsaure versetzt u. e r h i t z t .  Die erhaltene Lsg. wird mit 105 B e n z y l c h l o n d  ver- 
setzt u. erneut erhitzt. Hierbei scheidet sich das Na-Salz der B e n z y ld i o x y a b ie t in s a u r e  
ais schweres 01 aus u. wird im Vakuum dest. Ausbeute: 95%. Das Prod. findet ais 
Weichmachungsmittel bei der Herst. von Laeken u. piast. M. aus Celluloseestern  ̂cr- 
wendung. (Russ. P. 44 547 vom 2/4. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kunstseide 
viit iiber 90 m/Miniite betragender Abzugsgeschwindigkeit. Gebrauehliche Viscose wird 
in ein Bad aus 13% H2S04, 18% Na.,S04 u. 10% MgS04 mit einer Abzugsgeschwindig
keit von 120 m/Min. yersponncn (Fallstreeke 70 cm) u. nach dem Streeken zwischen
2 Staben im freien Fali auf eine von einem Planetengetriebe angetriebene. gleichzeitig 
sich drehende u. eine pendelnde Bewegung ausfiihrende ebene Scheibe geleitet. Uie
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Seide wird in Kreuzwickelform aufgewunden. (F. P. 789 563 vom 3/5. 1935, ausg. 
31/10. 1935. D. Prior. 3/5. 1934.) Salzm an n .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., iibert. von: George Schneider, Montelair, 
N. J., V. St. A., Kunstseide. Ein organ. Cellulosederiv. wird mit einem Pigment so lango 
zwischen h. Walzen verarbeitet, bis der Teilchendurchmesser des letzteren weniger ais
0,5 /i betragt, dio M. dann gel. u. versponnen. (Can. P. 352 067 vom 9/8. 1934, ausg. 
30/7. 1935.) Salzm an n .

Camille Dreyfus, New York, N. Y ., iibert. yon: William Whitehead, Cumber
land, Md., V. St. A., Kunstseide mit rauher Oberflaehe aus Cellulosederiw. Man trankt 
die Seide unmittelbar nach Verlassen des Spinnschachtes mit wenig iiber den F. er- 
hitztem, amorphem, gcschmolzenem Paraffin, das gegebenenfalls noch ein Weich- 
machungs- oder fliiehtiges organ. Losungsm. enthalt bzw. darin gel. ist, u. hartet das 
Wachs danach durch rasches Abkuhlen. (Can. PP. 352253 vom 26/12. 1933, ausg. 
6/8. 1935. A. Prior. 28/12. 1932 u. 352254 vom 4/9. 1934, ausg. 6/8. 1935. A. Prior. 
8/9.1933.) Salzm an n .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., iibert. yon: William Whitehead, Cumber
land, Md., V. St. A., Kunstseide aus Cellulosederiw., gek. durch den Zusatz yon wachs- 
ahnlichen Substanzen mit einem F. von uber 50°, z. B. Diathylenglykolstearat zur Spinn- 
lsg. (Can. P. 352 255 vom 5/11. 1934, ausg. 6/8. 1935. A. Prior. 14/11. 1933.) Salzm .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: William Ivan Taylor und John William 
Grebby, Spondon, Kunstscide aus Cellulosederivaten mit schwankendem Titer, dad. gek., 
daB die Faden abwechselnd der Einwr. eines CJuell- bzw. Weichmachungsmittels, ge
gebenenfalls unter Warmezufiihrung, ausgesetzt u. zugleich gestreekt w'crden. (Can. P. 
347 919 Tom 14/11. 1931, ausg. 29/1. 1935.) Salzm an n .

British Celanese Ltd., London, Robert Wighton Moncrieff und Charles 
William North, Spondon, Ccllulosederivaikun-stseide sćhwankenden Titers, dad. gek., 
daB z. B. Acetatseide von 200 den. stellenweise (d. h. in gleichen Abstanden) mit25°/oig. 
NaOH verscift, getrooknet (um die Verseifung zu beenden) u. gowaschen wird. Das ge- 
trocknete Gam wrird dureli 50%ig. wss. Dioxan gezogen u. um 300% gestreekt. Die 
yerseiften Teile werden in ihrer Starkę nicht yeriindert, die anderen bis auf 40 den. 
gedehnt. Beim Farben erhalt man Zweifarbencffekte. Durch eine nochmalige Ver- 
seifung der gestreckten Faden erhalt man solche yon gleichmafliger Farbaffinitat. Die 
Faden konnen vor dem Verseifcn auch in bestimmten Abstanden mit einer Wachs- 
reserve yersehen werden. Andere empfehlenswerte Quellbader bestehen aus 52%ig. 
wss. Aceton, 90% Athylacetat u. 10°/o Toluol, 75%ig. wss. Glykolmonomethylather oder 
50%ig. wss. Athyllactat. Um in einem Bade gleichzeitig zu yerseifen u. zu strecken, 
benutzt man Methylamin, Athylendiamin o. dgl. (E. P. 438119 vom 2/5. 1934, ausg. 
12/12.1935.) " Sa lzm an n .

Henry Dreyfus, London, Yerseifen von Cdluloseestem in Form yon Faden, Ge- 
weben u. dgl. Man benutzt ein Bad, das eine zur Verseifung ungeniigende Menge einer 
Alkaliyerb. u. ein Erdalkalihydroxyd enthalt. (Can. P. 351 918 vom 9/2. 1933, ausg. 
30/7. 1935.) " Salzm an n . _

Henry Dreyfus, London, Verseifen von Kunstseide u. dgl. aus Cdluloseestem. Die 
raden werden mit einem hygroskop. Stoff bestaubt, der mit W. eine yiscose Lsg. gibt, 
alsdann mit einem wss. Verseifungsmittel getrankt u. schnell so hoch erwarmt, daB neben 
der Trocknung gleichzeitig eine Yerseifung stattfindet. Statt dessen geniigt es auch, 
wenn man die Seide in einer wss. Ca(OH)2-Lsg. einweicht u. rasch erwarmt. (Can. PP. 
351 919 yom 2/2. 1934, ausg. 30/7. 1935. E. Prior. 14/2. 1933 u. 351920 vom 26/3.
1934, ausg. 30/7. 1935. E. Prior. 29/3. 1933.) Salzm an n .

British Celanese Ltd., London, Robert Wighton Moncrieff, Frank Brentnall 
Bill und Thomas Barnard Frearson, Spondon, Verseifen ton Kunstseide. aus Cdlułose- 
estern. Eine gleichmaBige, durchdringende Verseifung, wie sie zur Erzielung einer 
wnwandfreien Filrbung erforderlieh ist, erreicht man durch Behandlung der Faden 
■nit einem wss., gegebenenfalls erwarmten Bade, das 10—30% eines aliphat. Amins, 
z- Athyl-, Propyl-, Amyl- oder Trimetiiyl-(bzw. Triathyl-)amin, Tetramethyl- 
a'!lm^|iu>nhydroxyd, Athylendiamin, 1,2,3-Triaminopropan, a,y-Diamino-jS-oxypropan 
oder Piperidin u. eine geringe, unter 1% betragende Menge Atzalkali enthalt. Durch 

usatz yon 0,01—0,5% Cu, Ag, Ni oder Zn in Form ihrer Oxyde bzw. Hydroxyde oder
I ■? ^4sNPs, NiS04) wird der VerseifungsprozeB beschleunigt. Will man die Seide

8.eic“ ?eitig einer Streckung, beispielsweise bis zu 200% unterwerfen, so benutzt man
< m - J 30° w. Bad, das auBer einem Amin ein Quellmittel, z. B. 30— 40% Dioxan
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bzw. Aceton, Diacetonalkohol oder Methylenathylenather enthalt u. 1—3 Min. zur 
Einw. gebracht wird. Die Faden zeichnen sich uberdies noch durch erliohte (Biigel-)- 
Festigkeit u. Dehnung aus; mit Kreppzwimung eignen sie sich gut ais Einschlag fiir 
Gewebe. (E. PP. 430 350, 430 351 u. 430 352 yom 12/12. 1933, ausg. 18/7. 1935. 
Aust. PP. 20 529/1934 yom 11/12.1934, 20 520/1934 vom 10/12.1934 u. 20 530/1934 
vom 11/12. 1934, ausg. (alle) 12/12. 1935. E. Prior. (alle) 12/12. 1933.) Sa lzh a n n .

Henry Dreyfus, London, Veraeifen von Kunslseide u. dgl. aus organischen Cellulose- 
estem zwecks Vorbesserung ihrer Festigkeit, Dehmmg, ihres Farbaufnahmeyermogens 
gcgeniiber substantiven Farbstoffen u.' ihrer Biigelfestigkeit. Ais Verseifungsmittel 
dienen wss. oder alkoh., gegebenenfalls erwarmte 10—30% eines aliphat. Amins (Athyl- 
ainin u. dessen Homologe, Trimethyl-(bzw. Triathyl-)amin, Tetramethylammonium- 
hydroxyd, Diamine, 1,2,3-Triaminopropan, oc,y-Diamino-/?-oxypropan oder Piperidin) 
u. 3— 10% eines (juellmittels (Aceton, Dioxan, NH,CŃS) enthaltende Bader. Die 
Dauer bzw. der Grad der Verseifung ist beliebig. Statt der genannten Quellmittel 
konnen dem Bad auch 1— 6%  eines Alkalisalzes einer schwachen Saure, z. B. ein 
Carbonat, Sulfid, Sulfit, Borat oder Naphthenat, femer gegebenenfalls noch organ. 
Quelhnittel u. ein Metallkatalysator zugefiigt werden. (E. PP. 432 027 u. 432 028 
vom 13/1. 1934, ausg. 15/8. 1935. Aust. P. 20 911/1935 vom 12/1. 1935, ausg. 23/1.
1936. E. Prior. 13/1. 1934.) Salzm ann .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von Kunstslroh, Bandera, 
Borsten u. dgl. Kunstsoide, hergestellt aus 5—40% Weichmachungsmitteln enthaltenden 
Cellulosederiyatlsgg. yon 500—2000 den wird nach dcm Anweichen in einem h. Nicht- 
loserbad durch ein profiliertes Walzenpaar (eine Walze auf 125— 225° geheizt) oder
Flachpressen gezogen bzw. die Bander in der Warme gezwimt. (E. P. 433 911 vom
26/9. 1934, ausg. 19/9. 1935. A. Prior. 26/9. 1933.) Salzm an n .

British Celanese Ltd., London, Befeuchlen ton Kunstseidespinnsalen. Die beim 
Trocknen abgesaugte, k., yon Losungsmm. befreite Luft str6mt durch einen mit W. be- 
rieselten Turm. Hierbei findet ein Warmeaustauscli statt; das nunmehr abgekiihlte W. 
yon 17° wird in einem zweiten Turm zerstiiubt, durch den Frischluft yon 30—43° 
streicht. Diese wird auf 20° gekiihlt u. mit 95% relativer Feuchtigkeit yersehen, in 
die Spimi- u. dgl. Raume abgelassen. (E. P. 438 923 vom 1/2. 1935, ausg. 27/12. 1935. 
A. Prior. 8/2.1934.) ‘ Salzm ann .

pi British Celanese Ltd., London, Verbesserle Vcrarbcilung von Faden, Bandem und 
Folien aus Cdlulosederimten, erstere insbesondere soweit sie in Stapel geschnitten 
werden oder zum Umspinnen yon Leitungsdrahten Venvendung finden sollen. Die 
friseh gesponnenen Faden laufen zunachst iiber eine Walze, die mit Diiithylenglykol 
oder Glycerinoleat bzw. -stearat getrankt ist, um der Seide das unerwunschte Sich- 
straubeń infolge yorhandener stat. Elektrizitat zu nohmen, u. werden dann z. B. kurz 
vor der Schneidewalze mittels eines Luftstromes mit einem Gleitmittel, beispielsweise 
leichtcm Mineralól, gegebenenfalls mit einem Zusatz von 10% sulfoniertem Naphthen, 
Athyloxybutyrat, Olivenol, Diiithylenglykol, Glykolen, Glycerin oder dereń Formalen 
bespruht. Andere zugleich antistat. wirkende Gleitmittel sind: in Olen oder Losungsmm. 
gel. Fettsauren, Triathanolaminlactat, -tartrat, -citrat oder -borat enthaltende Ol-in-W.- 
Emulsionen, Alkylolaminoleat in Glykol u. dgl. (E. P. 433110 vom 29/10. 1934, 
ausg. 5/9. 1935. A. Prior. 27/10. 1933.) Salzm ann-

British Celanese Ltd., London, Kiinstliche Faden, Filine u. dgl. aus CeUulosc- 
deritaten. Die Spinnlsg. erhalt einen Zusatz von Ól u./oder einem Fallmittel gemein- 
sam mit Seife u./oder Te.trahydronajththalin (bzw. Benzolstearosulfonsaure). Zu 1UU 
(Teilen) einer 25%ig. Celluloseaeetatlsg. gibt man z. B. 2% eines G e m is c h e s  von 
85% Jlineralól, 10% Oliyenol, 2,5% Tetrahydronaphthalin u. 2,5% Seife. Die Scrnc 
zeichnet sich durch eine bugelfeste Mattheit sowie Geschmeidigkeit u. Knitterfestigkeit 
aus. (E. P. 433249 yom 24/10. 1934, ausg. 5/9. 1935. A. Prior. 24/10. 1933.) SalzM.

k British Celanese Ltd., London, GcfdrbtcFaden, Filme u. dgl. aus Cellulosederiiafen. 
Man yerleibt der Spinnlsg. 1— 8%  Nig-rosin- oder fndulinforbstoffe (Colour Inaęx 
No. 859—869) bzw. Farbstoffgemische, z. B. 2% Nigrosinfarbstoff u. 1% m-Nitranxun 
gelb bzw. 2,4-Dinitrodiphenylamin oder statt des letzteren 1—5%  Rufi ein. 
korrodierende Wrkg. der Farbstoffe gegenuber Metallen wird durch eine 1— • 
Kochung mit alkoh. Alkalilauge oder (bei wasserloshehen Farbstoffen) durch bu 
nierung beseitigt. (E. P. 439 260 yom 29/10. 1934, ausg. 2/1. 1936. A. Prior.
1933.) '  Salzmann.
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Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Comelius A. Alt und 
Lancelot Moffett, Newburgh, und Herman C. Graebner, Comwall-on-Hudson, 
N. Y., V. St. A., Herstellung ton Belagstoffen. Man trankt eine Gewebebahn von beiden 
Seiten mit einer Cellulosenitratlsg. mit einom Geh. an Weichmachungsmitteln u. Farb- 
stoffen u. YerpreBt die noch piast. M. unter starkem Druek. Dann tragt man auf beide 
Seiten einen Lackanstrich, bestehend aus einer Cellulosenitratlsg., einem Weich- 
maehungsmittel u. einem Farbstoff auf. (Can. P. 347 522 vom 3/2. 1934, ausg. 15/1.
1935.) S e i z .

Norman Royle, Manchester, Herstellung ton Dnterlagen fiir Belagsloffe. Eine 
unter Verwendung von Magnesiumosychloridzement ais Bindemittel aus Kork lier- 
gestellte Platte wird ein- oder beidseitig mit Rolipappe, die mit Bitumen getrankt ist, 
unter Verwendung eines bitumenhaltigen Klebstoffes belegt. Die so hergestellte Unter- 
lage findet Anwendung beim Verlegen von Linoleum u. Parkett. (E. P. 440 680 
vom 6/11. 1934, ausg. 30/1. 1936.) Se i z .

Gaston Desagnat, Paris, Herstellung von Wand- und FufSbelagen, dad. gek., daB 
man dio herzustellenden Omamente zunachst auf einer Unterlage aus Metali oder 
Gewebe unter Verwendung einer Mischung aus: 3000— 4500 (Teilen) calciniertem MgO, 
100—450 TiO,, 1000—£000 CaCl,, 50—300 Talkum, 150—3000 Sand, 300—450 ge- 
brarintem Lehm herstellt, auf dio Oberflache der Ornament* ein Drahtnetz oder ein 
Gewebe fest anpreBt, u. dio so hergestellten Verzierungen auf der Wand oder dem 
Boden befestigt u. trocknen laBt. (E. P. 440 681 vom 20/11. 1934, ausg. 30/1. 1936.
F. Priorr. 21/11. 1933 u. 30/10. 1934.) S e i z .

Karl Kozell, Wien, Herstdlung eines Bodenbelages aus einer Yulkanisierten 
Kautsehukplatto u. einer mit derselben dauernd, zweckmaBig dureh Zusammen- 
Yulkanisieren verbundcnon, Unterlago aus einem anderen biegsamen, gegen Feuchtig
keit unempfindlichen Stoff, insbesondore einer impragnierten Pappe, dad. gek., daB 
dio Unterlage zur Ermóglichung des n. Auf- oder Zusammonvulkanisierens derselben 
mit der Kautschukplatte mit einem solchen Impragnierungsmittel u. in soleher Menge 
getrankt ist, daB dieses bei der Vulkanisationstemp. nicht herausschmilzt oder sich 
nicht von der Unterlage ablost u. daB die in der Linoleumindustrio ublichen Klebe- 
mittel (Harzkitte) daran haften konnen. Z. B. Yerwendet man eine 2,5 mm starkę 
Hadempappe, die mit 15% eines in organ. Losungsmm. gel. T ranku ngsm ittels, wie 
Asphalt-Goudron, Petrolpech oder auch Leinól, impragniert ist. (Oe. P. 144 902 
vom 5/7. 1932, ausg. 10/3. 1936.) Se i z .

Ramiro Bofill-Bruguera, Palafnigell, Gerona, Spanien, Qualitatsverbesserung des 
natiirlichen Korkes geringer Sorten, dad. gek., daB die Poren u. Risse mit einem pulver- 
formigen Fiillmaterial, wie Korkmehl, das mit einom Kautschuk enthaltenden Binde
mittel, wie Kautschuidsg. oder Kautsehuksuspension in W. oder dereń Gemischen, 
Yermischt ist, ausgefullt werden. Dem Bindemittel konnen noch andere Stoffe, wie 
Viscose, Cellulose, Dextrin, Casein oder organ. Losungsmm. zugesetzt werden. (Schwz. 
P-180 475 Yom 28/7. 1934, ausg. 2/1. 1936. Span. Prior. 10/8. 1933.) G r a g e r .

Ramiro Bofill-Bruguera, P ala fru goll, Spanien , Verbesserung ton NaturJcork 
minderer Beschaffenheit. (Aust. P. 18 801/1934 vom 8/8. 1934, au sg . 5/9. 1935. 
Span. Prior. 10/8. 1933 — vorst. R e f .  [S ch w z. P. 180475].) S c h l i t t .

Bendix Brake Co., iibert. von: Adolph Rosner, South Bend, Ind,, V. tSt. A. 
Herstdlung ton Reibungskorpem, insbesondere Bremskorpern. Man trankt einen Faser 
kórper, z. B. Asbestpappe oder Asbestgewebe mit der wss. Lsg. eines hartbaren Phenol 
koudensationsprod. (I) u. eines Cyanides, trocknet den Faserkórper u. erhitzt ihn 
gegebenenfalls unter Druek. Z. B. trankt man mit einer wss. Lsg., die 50 (Volumen 
teile) I u. 50 einer 10%ig. wss. Lsg. von NaCN oder NaCNS enthalt u. genugend A. 
um die Lsg. zu klaren. (A. P. 2 009 207 yom 27/10. 1930, ausg. 23/7. 1935.) Sa r r e

Johns Manville Corp., New York, N. Y ., iibert. von: Simon Collier, Wankegan, 
•’ Und Ralph H. Soulis, Detroit, Mich., V. St. A., Belagsmasse fiir Bremskorper 

und Kupplungselemenle, bestehend aus einem Brei aus Portlandzement, Asbestfasem 
“ tumin6sen oder oligen Stoffen u. W., Die M. wird Yerfilzt u. in Stiicke zerschnitten 
1A. P. 1967224 vom 25/10. 1932, ausg. 24/7. 1934.) H o f f m a n n .

[russ.] Theorie und Praxis der Papierleimung. Sammlung Y o n  AufsStzen. Leningrad: Gosa- 
lesstechisdat 1935. (212 S.) 4 Rbl.
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XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
D. M. Rauser-Tschernoussowa, Uber die Quellen der organischen Substanzen und 

die Bedingungen ihrer Anreieherung in den Bodenniederschldgen non Meeresbuchten. 
[Zur Frage des Erdolursprungs.) (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 1935. 
Nr. 11. 18— 24. Nov.) Sch on feld .

P. Evans, Schldmmfliissigkeiten fur Drelibohrer. Einleitend wird eine t)bersicht 
iiber die im Olbergbau gebrauchlicken Bohrmethoden gegeben. AnschlieBend werden 
ausfiihrlich die Zus., die physikal. u. chem. Eigg., die Priifung u. die Anwendung der 
zum Ausschlammen der Bohrloeher benutzten Sohlammfll. beschrieben. Im allgemeinen 
handelt es sich hierbei um wss. Tonsuspensionen mit DD. von 1,2— 2,0 je nach der 
Natur des zu entfernenden Materials. (Sands, Clays Minerals 2. Nr. 4. 9—22. April
1936.) Go ttfr ie d .

A. F. Pritula, Schwefelhaltige Erddle und ihr Einflufi auf die Korrosion der inneren 
Wandę von Rohrleitungen, Behallem und Anlagen. Ober Erfahrungen in den V. St. A. 
(Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 1935. Nr. 11. 73— 77. Nov.) SchÓNF.

F. Heming und L. Zipperer, Beitrag zur Berechnung der Zahigkeit technischer 
Gasgemische aus den Zdhigkeitswerten der Einzelbestandteile. Ztihigkeitsmessungen an 
Kokerei- u. Mischgas, Generatorgas, Gichtgas, Rauch- u. Abgasen sowie Essener Stadt- 
gas wurden benutzt, um die Formeln von Ma n n  u. Z ip p e r e r  sowie eine neue Formel 
der Vff. fiir die kinemat. Zahigkeit zu priifen. t)bereinstimmung gut. Dio dynam. 
Zahigkeit yon Gasgemischen wurde ebenfalls formelmiiBig zu erfassen yersucht. (Gas- 
u. Wasserfach 79. 49—54. 69— 73. 1/2. 1936.) Schustbr .

P. Ssakmin, Einfache Methoden der quantitativen Bestimmung von Olefinen und 
Paraffinen in Koksgas und seiner Athylenfraktion. t)bersieht iiber die yom Vf. (C. 1935.
II. 1116 u. friiher) yorgeschlagenen Analvsenmetkoden fiir folgende Falle: I. CH. +  C2H8 
oder CZH0 +  C3H8; II. CH4 +  C2H6 + ' C Ą ;  IH. C2H4 +  C3H„; IV. C2H4 +  C3H0 +  
C4Hg; V. C2H4 +  C3H6 +  C4Ho +  CH4 +  C2H6 +  C3H8; Kritik der Methoden von 
T ropsch  u . DlTTRICH, yon P o d b ie l n ia k  u .  yon SCHUFTAN. (Chimstroi [russ.: 
Chimstroi] 7. 487—93. 1935.) R. K. Muller .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler u. 
Paul Feiler, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung ton Stadtgas aus Olruckstanden in einem 
Arbeitsgang, die bei so hohen Tempp. u. unter Zugabe von so wenig W.-Dampf oder 
C02 behandelt werden, daB weniger ais 10 Vol.-%  gasformige Olefine u. weniger ais 
20°/o CO u. erhebliche Mengen RuB oder ruBhaltiger Teer mit bohem Geh. an aromat. 
KW-stoffen entstehen. Das Verf. wird in period, aufheizbaren Kammem in Ggw. 
yon Katalysatoren bzw. mit katalyt. wirkendem, warmespeichemdem Einbau aus- 
gefiihrt. Die Zugabe des W.-Dampfes bzw. der C02 erfolgt an mehreren aufeinander- 
folgenden Stellen des Rk.-Raumes. (D. R. P. 626 940 KI. 26 a yom 24/11. 1933, 
ausg. 5/3. 1936.) Ha usw ald .

United Gas Improvement Conip., Philadelphia, Pa., V. St. A., iibert. von: 
Walter H. Fulweiler, Wallingford, Pa., Gasreinigung. Koksofengas u. carburiertes 
Wassergas werden yon Stickoxyden durch Uberleiten iiber Metallsulfide (z. B. Sulfide 
der Metalle der Eisengruppe) befreit, nachdem der im Gas yorhandene 0 2 in bekannter 
Weise z. B. durch Uberleiten der Gase iiber Cu bei Tempp. yon 200° entfemt worden 
ist. Ein Zusatz von Alkalien wie Na2C03 oder NaHC03 begiinstigt die Entfemung der 
Stickoxyde. (A. P. 2 031 410 vom 16/9. 1933, ausg. 18/2. 1936.) Hausw ald .

Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., Bochum, Wasche naphthalinhaltiger Gase, 
insbesondere Kolilendest.-Gase mit unter 0° gekuhltem Ammoniak-W., dad. gek., 
daB die Wasche in einem mit Einbauten ausgestatteten Wascher yorgenommen wird, 
dem eine Kiihlstufe vorgeschaltet ist, in der das Gas nur so weit abgekiihlt wird, dau 
noch geniigend dampfformige Leichtole zur Lsg. des sich in der Tiefkuhlwasche ab- 
scheidcnden Ci„Hs im austretenden Gase yorhanden sind. (D. R. P. 627 060 KI. 26 d
vom 18/6.1931, ausg. 7/3.1936.) Hausw ald .

Barrett Co., (New Jersey), New York, N. Y., iibert. yon: Stuart Parmelee Miller, 
Englewood, N. J., V. St. A., DestiUation ton Teer. Man dest. fein yerspriihten, durcli 
Warmeaustauscli mit den noch h. Abzugsgasen bzw. Dampfen yorerhitzten Teer m 
einem Strome h. Koksofen- oder Retortengase u. regelt die Dest.-Temp., n ó t ig e n fa l is  
durch zusatzliche Erhitzung der h. Koksofengase, unmittelbar yor Eintritt in die Dest.-
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Vorr., so, daB Ausbeuten an reinen Teerolen erhalten werden, die innerhalb der durch die 
folgenden beiden quadrat. Gleichungen ausgedriickten Grenzwerte liegen:

y =  2,15 z 2 — 246 x  +  7290 u. y =  0,3125 x - —  36,25 x  +  1286, 
worin bcdeuten: y =  F. des Pechs in 0 F u. x  =  Vol.-%  reines, dem Teer entstammendes
Ol, berechnet auf wasserfreien Ausgangsteer. (A. P. 2 005102 vom 21/5. 1931, ausg. 
18/6. 1935.) Pr o b st .

Barrett Co., New York, ubert. von: Stuart Parmelee Miller, Searsdale, N. Y., 
V. St. A., Enlwdsserung und TJestillalion von Teer. Zur dirckten Warmeiibertragung 
bei der Entwasserung u. gegebenenfalls damit verbundenen Dest. von Teer dienen 
entweder die von Peelibestandteilen befreiten u. wieder aufgeheizten Kohlendest.- 
Gase aus dem Koksofen oder die aus den Heizziigen des Ofens stammenden h. Ver- 
brennungsgase. Der Teer wird entweder in den h. Gasstrom gespriiht, oder die h. 
Gase werden durch den Teer getrieben. Die Behandlung kami auch in Tiirmen nach dem 
Gegenstromprinzip erfolgen. Die Gewinnung der Dest.-Prodd. aus dem abziehenden 
Gas-Dampfgemiseh findet in bekannter Weise in Kondensationsanlagen statt. (A. P. 
2018 377 vom 24/3. 1927, ausg. 22/10. 1935.) Pro b st .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Thermische Umwandlung von 
Kohlenwasserstoffen. Bei der therm. Umwandlung von KW-stoffen (wie Herst. von Ólgas, 
von fl. KW-stoffen aus Olefine oder Methan u. seine Homologen enthaltenden Gasen, 
Spaltung von Methan-KW-stoffen oder gasfórmigen Olefinen zu //,-haltigen Gasen 
oder von Olen oder Teeren zu fl. KW-stoffen von niedrigem Kp.) in period, aufzuheizenden 
Kammem mit warmespeichemdem Einbau werden die zur Bldg. von festen Prodd. 
neigenden, z. B. asphaltartigen Bestandteile u. etwa abgeschiedener C unmittelbar 
hinter dem Kk.-Raum durch Einspritzen von Ol, Kiihlung von innen u. auBen, rasche 
Abfuhrung oder Abscheidung im elektr. Hoclispannungsfeld entfemt. (F. P. 780 025 
vom 1/9. 1934, ausg. 17/4. 1935. D. Priorr. 13/9. u. 16/11. 1933.) Pro b st .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Deutschland, Thermische Umwandlung von Kohlenwasser
stoffen. Methan oder homologe Glieder dieser Reihe bzw. Methan-Ammoniakgemische 
werden in Regenerativófen unter hohem Unterdruck von unten nach oben geleitet u. 
dabei in Acetylen bzw. Blausdure umgesetzt. Die Ófen sind, zumindest in der Rk.-Zone, 
mit einem glatten u. porenfreien, zweckmaBig kieselsaurefreien Materiał, z. B. ge- 
sintertem Aluminiumoxyd oder Berylliumoxyd, ausgesetzt. Ihr gegebenenfalls schmales 
Wandfutter besteht aus hochfeuerfestem u. gegen im Verlaufe der Umsetzung auf- 
tretende Drucksehwankungen unempfindlichem Materiał, Die Beheizung der Warme- 
speicher wird bei n. Druek von oben nach unten yorgenommen. Wahrend der Heiz- 
periode konnen dureh einen die Ofenwandung umschlieBenden u. mit dem Ofeninnem 
in Druckausgleicli stehenden Ringraum Kiihlgase, z. B. die Vorbrennungsluft, durch- 
geleitet werden. (F. P. 790 851 vom 3/6. 1935, ausg. 28/11. 1935. D. Prior. 18/3. 
!935). ' ' P robst .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Bohrschlamm, bestehend aus einer 
Aufschlammung von calciniertem Ton, evtl. unter Zusatz von niehtcalciniertem Ton, 
Baryt, Eisenoxyd oder Bleioxyd in Mengen bis etwa 25% des calcinierten Tones. 
Der Schlamm soli etwa 1,13— 2 kg calcinierten Ton im Liter enthalten. (F. P. 792274 
vom 9/7. 1935, ausg. 26/12. 1935. A. Prior. 14/7. 1934.) Ju. Sch m idt .

Gulf Research & Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Irying
E. Muskat, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Abriegdn von Bohrlóchern. Bei Bohrlochem, in 
die in der Nahe der ólfiłhrenden Sehichten W. eingedrungen ist, wird dieses abgeriegelt, 
indem zuerst S02 unter Druek in das Bohrloch gepreBt 'nird, so daB es in das umgebende 
Gestein eindringt, dann wird das Bohrloch mit W. S02-frei gewaschen u. schlieBlich 
^a2S-Lsg. hineingepumpt. Durch Rk. des Na2S mit S02 wird S ausgeschieden u. das 
Bohrloch gegen das Eindringen von W. abgedichtet. (A. P. 2 010 409 vom 27/11. 
U34, ausg. 6/8. 1935.) Ju. Schmidt.

Texas Co., New York, iibert. von: Charles C. Towne, Poughkeepsie, N. Y.,
* • St. A., Herstdlung ton fliissigen Kohlenwasserstoffen aus Gasen. Man erhitzt gas- 
lormige KW-stoffe (Erdgas, Raffineriegase, Koksofengase, die Athan, Propan oder 

utan oder Athylen, Propylen oder Butylen enthalten) rasch auf 650—950°, laBt die h.
50 in einen mit akt. Kohle, Silicagel, Bimsstein oder Fullererde angefiillten Raum 

Ton groBem Quersehnitt eintreten, in dem dieselben in Ggw. von Selendampfen ohne 
weitere Zufuhr von Warme % — 5 Min. belassen werden, so daB Polymerisation zu fl.

-stoffen (Bzl. u. seinen Homologen) eintritt. (A. P. 2 011385 vom 27/4. 1932, 
a u s f f  i q / b  m o r .   ̂ °  '  ------------------------ausg- 13/8. 1935.) Pr o b st .
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Texas Co. of Delaware, New York, iibert. yon: Du Bois Eastman, Beacon, 
N. Y., V. St. A., Gewinnung yon  Olejinen aus Destillationsgasen. Petroleumdest.-Gase, 
die ca. 30% Methan, 4%  Athylen, 25% Athan, 10% Propylen, 26% Propan, 2,5% 
Butane u. 2,5% Butylene enthalten, werden komprimiert, in einer Rohrschlange gekiihlt 
u. in einem Separator von den dabei verfliissigten hóhersd. Anteilen, z. B. Pentan, 
Hesan usw., getrennt. Die gasformig gebliebenen Anteile werden hierauf in Warme- 
austauschem, wo ihnen k. Gase aus der Fraktionieranlage entgegengefuhrt werden, 
weiter heruntergekiihlt, so daB sie fl. in den ersten von mehreren in Serie hintereinander 
gesehalteten Fraktioniertiirmen gelangen. Hier werden sie naeheinander in Gemisohe 
von ungesatt. u. gesatt. KW-stoffen mit der jeweils gleiehen Anzahl von C-Atomen 
fraktioniert. Aus diesen getrennten Fraktionen werden die ungesatt. KW-stoffe, 
z. B. durch Einw. von H2S04 yon 65—66° Bo bei 30° oder durch Polyinerisation ab- 
geschieden. Die iibrig bleibenden gesatt. KW-stoffe gelangen schlieBlich, wieder getrennt 
voneinander, in Spaltschlangen, wo sie in ungesatt. Prodd. umgewandelt werden. Nach 
Vcreinigung der unter optimalen Bedingungen gewonncnen Spaltprodd. in einer Haupt- 
rohrleitung werden dieselben nach Kiihlung in die Rohgasleitung eingespeist u. mit den 
Rohgascn zusammen in den Kreislauf gefiihrt. (A. P. 2 014724 yom 20/3. 1934, ausg. 
17/9. 1935.) P r o b s t .

Foster Wheeler Corp., New York, N. Y., ubert. yon: Courtlandt Forrest Renney, 
Westfield, N. J., V. S t. A., Mineraloldestillation. Asphalthaltige Ole werden zwecks 
Gewinnung yon hochsd. Destillaten bis auf Asphalt u. Teer abdest. u. die Óldiimpfe 
durch Warmeaustauscli mit Frischol soweit gekiihlt, daB nur eine Kondensation der 
gewunschten schweren Fraktionen erfolgt. Die restlichen Dampfe wrerden nach Ab- 
trennung der schweren Fraktionen ebenfalls kondensiert. (Can. P. 351834 yom 9/1..
1933, ausg._ 23/7. 1935.) Ju. S c h m id t .

Red River Refining Co., Chicago, 111., iibert. von: John E. Schulze, Hammond, 
Ind., Mineraloldestillation. Mineralóle werden zwecks Gewinnung von Schmierolen im 
Vakuum (unter 5— 10 mm Hg) nach Zusatz yon Alkali, wie NaOH, Soda o. dgl., dest., 
u. die Dampfe werden, ebenfalls unter hohem Vakuum, derart gewaschen, daB nur eine 
Kondensation der Schmierólfraktionen erfolgt, wahrend Leichtole u. iibelriechende Gase 
entfernt werden. (A. P. 2 017 820 vom 24/8. 1925, ausg. 15/10. 1935.) Ju. Schmidt.

Goerig & Co. Akt.-Ges., Deutschland, Spaltverfahren. KW-stoffe oder andere 
kohlenstoffhaltige Materialien werden unter Druck in eine Rk.-Kammer zerstaubt. 
Gleichzeitig kónnen Rk.-Gase in yerschiedenen Stufen zugefiihrt werden. Um die 
Wandungen zu schiitzen, werden aus einem Mantelraum des Rk.-Behalters durch 
Sehlitze Gase oder Dampfe in den Rk.-Raum so eingeleitet, daB diese einen Schutz- 
schleier zwischen den Gefaflwandungen u. dem Rk.-Gut bilden. (F. P. 792 526 yom 
25/5. 1935, ausg. 4/1. 1936. D. Prior. 28/5. 1934.) Ju. S c h m id t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, DampfphasctisjiaU- 
verfahren. Die Spaltung wird mit h. Gasen ais Warmetrager bei oberhalb 510° u. 3,5 bis 
5,3 at derart durchgefiihrt, daB bei der Fraktionierung der Spaltprodd. die Gasmenge 
mindestens dem Gewicht an Bzn. entspricht, wodurch die Verdampfungstemp. des 
Bzn. in der ersten Fraktionierstufe um etwa 55° tiefer liegt, ais wenn Bzn. ohne Trager- 
gas bei Atmospharendruck yerdampft werden miiBte. (F. P. 792 016 vom 3/7. 1935, 
ausg. 21/12. 1935. A. Prior. 17/7. 1934.) Ju. SCHMIDT.

N. G. Schtschekoldin, S. A. Anurow und S. I. Fridljand, U. S. S. R., Spalten 
von Mineralólen, Teeren u. dgl. Die Mineralóle o. dgl. werden in  Form einer wss. Emulsion 
wahrend des Verkokungsprozesses in den Koksofen eingefuhrt. (Russ. P. 45 273 
T om  18/9. 1934, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

Walther Pahl, Der Energiehaushalt der Erdo: Kohle, Erddl, Wasserkraft, Elektrizititt. Bern,
Łeipzig, Wien: Goldmann 1936. (88 S.) 8°. =  Weltgeschehen. 1.50.

X X  Sprengstoffe. Ziindwaren. Gasschutz.
Emile Jouguet, Ober die in einem Gas durch einen festen Sprengsloff heryor- 

gerufenen Stopwelłen. V f. diskutiert- die Thennodynamik des A nfangszustandes einer
S toBwellc, d ie  bei der plotzhchen Beruhrung der Esplosionswelle eines y e r b r e n n e n d e n  
festen , mit e iner g a sform ig en  Atmosphare in Kontakt befin d lich en  Sprengstoffes m 
d em  gasform igen  Medium en tsteh t. (O. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 122o - • 
6/4.1936.) G. P. W o l f .
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G. A. Hunold, Eigenschaften und Darstdlung des Nitromethans und des Nilro- 
isobutylglycerintrinitrats. Zusammenfassende Obersicht. Die von STETTBACHER 
(vgl. C. 1935. I. 2301) gemacłiten Erfahrungen bei der Herst. von Nitromethan, die mit 
den Angaben A u br ys  (C. 1933. II. 646) nicht im Einklang stehen, stimmen mit dem 
Ergebnis friiherer Verss. des Vf. uberein. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 30. 263 bis 
264. Sept. 1935.) F. B e c k e r .

N. J. TJgnjatschew und D. A. Richter, Sclindlmetlioden zur Bestimmung von 
Trinitrophenol in technischer Pikrinsaure. Zur Best. von Trinitrophcnol in techn. 
Pikrinsaure empfehlen die Vff. nach einer krit. Betrachtung bekannter Verff. folgende 
zwei Methoden zur Anwendung: 1. 2,5 g techn. Pikrinsaure werden unter Erwarmen in 
300 ccm dest. W. gel. u. im MeCkolben auf 500 ccm aufgefiillt; 50 ccm der Lsg. werden 
im Erlenmeyerkolben oder Porzcllanschalc mit einigen Tropfen gegen reine Pikrinsaure 
eingestellter HgN03-Lsg. (20— 25 g/Liter) versetzt, V2 Min. bis zur Bldg. eines gelben 
krystallinen Nd. gut geriilirt oder geschiittelt, dann so lange HgN03-Lsg. zugegeben, bis 
ein Tropfen der titrierton Lsg. auf dem Indicatorpapier (10 g Na2S20 3 worden in 100 ccm 
dest. W. gel., unter gutem Umruhren tropfenweisc l% ig. AgN03-Lsg. bis zur schwach 
braunen Farbung zugegeben, das Filtrierpapier damit getrankt u. getrocknet) keine 
gelbe Farbę der Pikrinsaure zeigt u. gleichzeitig einen braunen Fleck an der Stello des 
Auftropfens erzeugt. Dauer 15 Blin.; Genauigkeit 0,5— 0,7%. —  2. 50 ccm der Pikrin- 
saurelsg. werden mit 2 ccm 10%ig. NH3-Lsg. u. 25 ccm einer eingestellten ammoniakal. 
CuS04-Lsg. versetzt, gut geschiittelt, der Nd. abfiltriert u. in der Lsg. der CuS04- 
UberschuC jodometr. durch Versetzen der angesauerten Lsg. mit K J u. Titration mit 
NajS203-Lsg. bestimmt. Es kann auch der abfiltrierte u. mit verd. NH3 gewaschene 
Nd. der Cu-Pikrinsaureverb. mit verd. H2SO.,-Lsg. (5— 10 ccm) zers. werden u. Cu in der 
Lsg. jodometr. bestimmt werden. Dauer 20—25 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 1062— 66. 1935. Charków, Inst. f. angew. physikal. Chemie.) v. F u n e r .

Johann Stanek, Wicn, Anbringen der Ziind- oder Reibmasse bei Streichholzem. 
Der aus Holz, Pappe, Wachs oder Wolle besteliende Trager der Ziind- oder Reibmasse, 
der in bekannter Weise mit fetten oder fettartigen Stoffen, wie Paraffin oder 01, ge
trankt ist, wird vor Anbringung der Tunkziind- oder Reibmasse mit an fetten Kórpem 
haftenden sehr diinnen Schichten iiberzogen, z. B. durch Bchandeln mit Lsgg. von 
naturlicliem oder kiinstlichem Harz (Kolophonium, Bakelit) in A., von Gummi arabieum 
in W. (Cordofangummi), mit oder ohne Zusatze Yon Aufrauhungsmitteln, wie Marmor-, 
Glas- oder Perlmutterpulver. Diese Schichten werden durch Tauchen oder Auf- 
streichen aufgebracht. Die Ziind- bzw. Reibmassen haften dann besser. (Oe. P. 
144 664 vom 29/3. 1935, ausg. 25/2. 1936.) H o lza m e r .

Norman Peterson, Marinette, Wis., V. St. A., Sdbstziindende Zigaretle. Am Ende 
der Zigarette ist in einem kleinen Papierbehalter gepulvertes KMn04 enthalten. Bringt 
man dieses Ende nun mit einem der Zigarettenpackung beigegebenen Kjssen in Be- 
nihrung, welches mit einer Lsg. von 1 (Fl.-Unzen) Glycerin, V25 einer bei 70° F gesatt. 
wss. NaJ-Lsg. u. '■/̂  W. getrankt ist, so erfolgt Entziindung. Statt NaJ kann man 
auch 730 gesatt. Na-Thiosulfatlsg. benutzen. (A. P. 2 029186 Yom 7/6. 1934, ausg. 
28/1. 1936.) Al t p e t e r .

Inyentions Holding Corp., Philadelphia, Pa., V. St. A., Selbstentzundbare 
Zigaretłen. Man iiberzieht das Zigarettenende mit einer 5%ig. Lsg. von Acetyl- 
cellulose in Aceton, die in 25 ccm 4 g  weiBen P enthalt. (It. P. 315 282 Yom 12/7.
1933.) Sa lzm a n n .

J. Bossi, Per non temere 1’attacco aereo. Mezzi e progetti schematici di proteziono per la 
popolazione civile. Milano: Olimpia 1935. (64 S.) 8°. L. 5.

Iruss.] W. I. Popów, K. K. Snitko und M. T. Lilow, Laboratoriumsgowinnung und Priifung 
fon brisanten Sprengstoffen. Leningrad: Artil. akad. RKKA 1935. (90 S.) Rbl. 6.50.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
Josef Wagner. Neue aeifenartige Produkie und dereń mógliche. Verwendbarlceit fiir 

fan Gerber. t)ber die Verwendbarkeit der Sulfonate von der Art des A yłtoIs , Humectols, 
Gardinols, Igepons usw. (Techniki Hlidka Koźeluźski 11. 4—6. 15— 16. 27—29. 
36—38. 1935.) S c h o n fe ld .

S. I. Israilsson, A. A. Schmerling, I. N. Ablina und G. K. Baidan, Enl- 
w eh iing f0n Sehwefdwasserstoff und Kohlensaure in den Endbruh.cn des Farbenganges.
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Sowohl vom hygien. ais aucli vom techn. Standpunkt ist hiiufiges Auswechseln der 
Briihen u. tagliches Auswechseln der Endbriihen zweckmaBig. Die in den Farbengang 
eintretende BloBe muB zu dem gleichen Zwecke griindlichst von hydrolysiertem Ei- 
weiB u. Asche befreit werden. Die H2S-Bldg. u. Anhaufung ist in Quebrachogerb- 
briihen weit groBer, ais in Eichenrindenextrakt u. dgl. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. 
Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut 
koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1934. Nr. 3. 59— 68.) S c h o n f .

W . Michejew, Der EinfluP der Oerbungsart auf die Honwgenitat der Fdrbung ton 
Schafpelzhaut beim Farben mit organischen Farbstoffen. Beste Ergebnisse bei Chrom-, 
Yegctabil. u. rein vegetabil. Gerbung. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: 
Koshewenno-obuwnaja Promyschlennost S. S. S. R.] 13. 687.) S c h ÓNFELD.

M. Je. Sinder, Ersalz von Chromspdnen durch Pflanzen- oder rotgegerble Fasern 
bei der Verarbeitung von plastischem Leder. Es wird yersucht, bei der Darst. von piast. 
Kunstleder statt Chromfalzspane Abfalle von rotgegerbtem Leder u. pflanzliche Stoffe 
zu Terwenden. Vf. stellt fest, daB sowrohl mit pflanzlichen Stoffcn ais auch mit vegetabil. 
gegerbtcn Lederabfallen ais Zusatz zu Chromfalzspanen bis zu etwa 25% die Elastizitat 
der Kunstmasse erhoht werden kann. GroBere Zusatze beeintrachtigen dagegen die 
ReiBfestigkeit des Fabrikats. Ein vorheriges Anfarben der pflanzlich gegerbtcn Leder- 
abfiillo mit MalachitgTiin u. Beimischung von ca. 2% CaO (auf Trockensubstanz der 
Faser bezogen) scheint dio mechan. Eigg. des Kunstleders wesentlich zu verbessern. 
Die Versuchsergebnisse sind tabellar. zusammengestellt. (Leder- u. Schuhwarenind. 
d. S.S.S.R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlennost S.S.S.R.] 14. 633—37. 
Okt. 1935.) '  S c h a c h o w s k o y .

Wilhelm Vosseler, Ingolstadt, Herstellung von Kunstleder unter Verwendung von 
FaserstoffylieBen u. Kautschukmilch, dad. gek., daB das VlieB zwischen 2 Metall- 
sieben in das Impragnierbad aus Kautschukmilch eingefuhrt, nach genugender Einw. 
zwischen den Sieben ausgeąuetscht, nach Entfernung der Siebo in einem Fallbad be
handelt, wiederum ausgeąuetscht u. schlieBheh getroeknet wird. — Ein Baumwoll- 
vlieB von 160 g pro qm wird auf ein Sieb gelegt u. mit einem zweiten Sieb bedeckt. 
Das Ganze wird durch eine Fl. gefiihrt, die aus einer Mischung aus 100 (Teilen) Kaut
schukmilch (40%ig), 20 W., 0,4 Nekal BX, 13 Paraffinolemulsion,4,5 T ackolem ulsion
u. 0,97 Tannin besteht. Dann fiihrt man das VlieB mit den Sieben durch Walzen, 
entfernt die Siebe, fiihrt durch ein Fallbad aus 100 W. u. 6 Essigsaure (30%ig), ąuetscht 
aus u. trocknet. (D. R. P. 628 425 KI. 8h  vom 20/12. 1931, ausg. 4/4. 1936.) S e i z .

Respro Inc., Cranston, R. I., iibert. von: Albert I. Hanley, Cranston, R. I., 
V. St. A., Herstdlung eines Lederersatzes, dad. gek., daB man eine in Form von tiirk. 
Knoten gewebte Gewebebahn zunachst unter starkem Druek zusammenpreBt, dann 
mit einer Kautsehuklsg. mit einem Geh. an Vulkanisationsmitteln, Besehleunigern u. 
Treibmitteln, wie (NH4)2C03, zwischen Walzenpaaren beiderseitig trankt, u. unter 
Zuriickgewinnung der Losungsmm. in Trockenraumen trocknet. Nach dem Ein- 
pressen eines kiinstHchcn Narbens kann die Oberflache der Gewebebahn noch mit 
einem Deckanstrieh aus einem Kautschuk-, Cellulose- oder óllack yersehen werden. 
(A. P. 2 029172 vom 19/4. 1933, ausg. 28/1. 1936.) S e i z .

Celanese Corp. of America, Del., ubert. von: Henry Jenett, Cumberland, Md., 
Y. St. A., Herstdlung ton Lederimitationm auf mit Celluloselacken versehenen Obcr- 
flachen von Werkstoffen, wie Papier, Leder oder Holz, dad. gek., daB man die ein- 
oder beiderseitig mit erhitzten Walzen stark erwarmten Werkstoffe durch stark ab- 
gekiihlte, mit Narbenmusterungen yersehene Walzen fiilirt. (A. P. 2 030 066 vom 29/6.
1934, ausg. 11/2. 1936.) S e i z .

Soc. des Procedes Ecla, Frankreich, Herstellung ton Lederimitationen, dad. gek., 
daB man auf mit yulkanisierter Kautschukmilch iiberzogenen oder impragnierten 
Geweben einen Anstrich von in organ. Losungsmm. gel. SC12 auftragt, SC12 durch Bc- 
handlung mit W. oder W.-Dampf hydrolyt. spaltet u. nach dem Troeknen einen An
strich aus Casein- oder Albuminfarben oder aus einem Nitroceliulose- oder L cinolla cK  
auftragt. —  Z. B. taucht man ein mit yulkanisierter Kautschukmilch i m p r a g n i c r t e s  

Gewebe 20 Sek. in eine 10%ig. Lsg. von SC12 u. Bzl. u. nach dem Abliiften mehrere 
Stdn. in W. u. trocknet dann. (F. P. 793 032 yom 18/10. 1934, ausg. 15/1.1936.) SEIZ.

A. M. Chomutow und M. J. Itzkowitsch, U. S. S. R., Herstellung von kiinćt- 
lichem Oberleder. Gewebe werden zunachst mit einer etwa l% ig. Kautsehuklsg. in Bzn.,
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dann mit einer etwa 3%>g- Kautschuklsg. in Bzn., der etwa 3%  Holzteer zugesetzt 
sind, u. darauf mit einem ublichen Kautschukklebstoff getrankt, wobei naeh jedem 
Tritnken die Gewebe bei 40° getrocknet werden. Die so yorbehandelten Gewebe werden 
mit einer Schiclit aus synthet. oder natiirliehem Kautschuk, einem Losungsm., z. B. 
Bzn., ZnO, Kaolin, Schwefel u. einem Kaltbeschleuniger uberzogen, Iackiert, kalandriert, 
bei 50—60° 3— 6 Stdn. getrocknet, erneut Iackiert u. bei 70—80° gepreBt. (Russ. P. 
45 271 vom 26/1. 1935, ausg. 31/12. 1935.) R i c h t e r .

XXII. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
N. A. Spasski, U. S. S. R., Gewinnung von Leim aus Chromlederabfdllen. Die 

Abfalle werden zunachst mit einer etwa 0,5°/oig. NaOH-Lsg., darauf mit einer etwa 
0,5— l% ig. MgCl2- oder NH4Cl-Lsg. behandelt u. nach Zusatz von 1—2%  MgO im 
Autoklayen mit W. verkocht. (Russ. P. 45 025 vom 11/3. 1935, ausg. 30/11. 1935.) Ri.

M. I. Gelfan, U. S. S. R ., Herstellung konzentrierter Leimbriihen. Verd. etwa 
5—6%ig. Leimbriihen werden bei 15— 17° mit einer (NH4)2S04-Lsg. yersetzt, worauf 
das ausgeschiedene Glutin zentrifugiert u. zwecks Entfemung der letzten (NH4)2S04- 
Reste auf dem W.-Bade geschmolzen wird. Das erhaltene Glutin wird mit verd. Leim- 
briihcn auf die gewiinschte Konz. eingestellt. (Russ. P. 45 026 vom 4/12. 1934, ausg. 
30/11. 1935.) R i c h t e r . "

Gesellschaft fiir tJberseehandel m. b. H., Hamburg, Aufbringen von Bindę- 
mittel auf Holz, insbesondere zur Herstellung von Kreuzfumier, wobei fl., mit W. lier- 
stellbares Bindemittel in fl. Form auf das Holz gebracht u. getrocknet wird, dad. gek., 
daB das mit dem fl. Bindemittel yersehene Holz sogleich nach dem Aufbringen des 
Bindemittels einer solchen kiinstlichen Trocknung unterworfen wird, daB kein aus dem 
Bindemittel stammendes W. in das Holz eindringen kann u. daB ein prakt. wasser- 
freier Bindemittelfilm auf dem Holz erhalten wird. —  Ein geeignetes Bindemittel 
besteht aus 100 (Teilen) Casein, 40— 60 fl. oder festem Wasserglas u. 350—500 W. 
Zu der so erhaltenen Mischung gibt man in der Kalte oder Warme 20— 100 einer 10 
bis 40°/oig. Lederleimlsg., die durch Zusatz von Eg., Ameisensaure, H X03 o. dgl. kaltfl. 
gemacht wurde. (Schwed. P. 85 264 vom 5/3. 1932, ausg. 14/1. 1936.) D r e w s .

Johns-Manville Corp., New York, N. Y., iibert. yon: Harry E. Holcomb, 
Stratford, Conn., V. St. A., Klebstoff, bestehend aus einer Lsg. yon 20—35 (Teilen) 
Casein (I) in 60— 150 W. u. 1—2 NaOH sowie einem Geh. an 30—110 Gasolin. An 
Stelle yon Gasolin kann man dem Klebstoff Athylendichlorid, Bzl. oder Toluol sowie 
an Stelle von NaOH, Na2C03, Borax oder Na3PO, zusetzen. Zur Erzielung der Wasser- 
festigkeit kann man 2—3 Al-Stearat auf 25 I u. zur Erhóhung der Feuerbestandigkeit
2 oder mehr Alaun auf 25 I zusetzen. Dio so hergestellte Klebstofflsg. kann auch ais 
Bindemittel zur Herst. yon Belagstoffen aus zerkleincrten Easerstoffen yerwendet 
werden. (A. P. 2 030 633 vom 13/1. 1932, ausg. 11/2. 1936.) Se i z .

I. M. Tigai und S. N. Chanutin, U. S. S. R .,  Gewinnung von Klebstoff en. 10 
bis 40 Teile Dextrin werden mit 5— 20 Teilen Zement yenniseht u. mit W. bis zur 
gewunschten Konsistenz yerkocht. (Russ. P. 45 372 vom 3/7. 1933, ausg. 31/12.
1935.) R i c h t e r .

Eugene Ringenbach, Frankreich, Herstellung einer kolloidalen Stdrkemeldlosung 
mit groBem Klebyermogen. Starkemehl wird mit W. gekocht; worauf die M., gegebenen
falls nach Zusatz eines Mittels, das die Loslichkeit der Starkę erhóht, innig durchgeruhrt 
wrd. Die Lsg. venvandelt sich dabei in wenigen Min. in eine yollkommen gelatinierte 
M., dereń Klebyermogen gróBer ist, ais das einer in k. W. ąuellbaren bzw. 1. Starkę 
von gleicher Konz. (F. P. 789 811 vom 5/2. 1935, ausg. 7/11. 1935.) M. F. M u l l e r .

International Patents Development Co., New York, V. St. A., Klehejmste. 
cn Dextrin z. B. aus gerósteter Maisstarke mit W. bei hóherem Druck (10 bis
M) Minuten bei ca. 0,7— 3,5 atu) im Gewichtsyerhaltnis von 60—35 W. u. 40—65 

'xtrin. Vor dem Kochen wird der pn-Wert auf 3—3,5 eingestellt. Stellt man aus der 
jerkochten Mischung Fihne hor, so sind diese leicht benetzbar. (E. P. 442 398 vom 
■ /■• 1935, ausg. 5/3. 1936. A. Prior. 29/9. 1934.) N i t z e .

Minnesota Mining and Mfg. Co., St. Paul,Minn., ubert. von: Richard P. Carlton, 
jjt. ^aul, Minn., V. St. A., Klebstoff und Bindemittel, insbesondere fiir die Herst. von 
oandpapier. ilan yerwendet eine Lsg. von 10 (Teilen) einer Nitrocelluloselsg., 0,75 Pon- 
lanacgummi, 0,25 Campher u. 0,5 Ricinusól, oder eine Mischung aus 10 einer gesatt.
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Celluloseacetatlsg., 1 Schellack u. 0,75 Ricinusol. (A. P. 2 030 743 vom 29/12. 1923, 
ausg. 11/2. 1936.) S e i z .

Robert Bosch Akt.-Ges., Stuttgart, Deutschland, Bindemittel zum Zusammen- 
kittcn von Metali und keramischen Gcgcnstiinden, bestehend aus 95— 99,8% feingemahlenem 
A120 3 u . 0,2—5%  eines Silicofluoricls (z. B. Mg-Silicofluorid) sowie einer konz. Wasser- 
glaslsg. (E. P. 440 703 vom 11/5.1935, ausg. 30/1. 1936 u. F. P. 790 567 vom 27/5.
1935, ausg. 23/11. 1935. Beide: D. Prior. 20/6. 1934.) H o f f m a n n .

XXIV. Photographie.
J. Halden & Co., Ltd. und John Holden, Stockport, England, Herstellung 

fon Liclilpauspapieren. Beim Eisenblaupapier ivird die lichtempfindliche Schieht 
mit den oxydierendcn Fixiermitteln, die mit den Eisensalzen haltbare, nieht mehr 
lichtempfindliche Verbb. bilden, in Pulyerform troeken cingerieben. Hierzu dienen 
Ni-, Cu-, Co-Salze, Dichromate oder Chloramin u. p-Sulfondichloraminobenzoesaure. 
(E, P. 442 863 vom 9/8. 1934, ausg. 19/3. 1936.) F u c h s .

Omnichrome Corp., iibert. von: Hans von Fraunhofer, New York, V. St. A., 
M  ehrschichtiger Film fiir Farbenphotographie. Der Filmtrager wird gleiehmaCig mit 
einer komogenen Lsg. iiberzogen, dio Filter- u. Sensibilisierungsfarbstoffe von yerschie- 
dener TeilchengróCe u. verschiedenem Diffusionsyermogen enthalt, worauf die hcht- 
empfindliche Emulsion, yorzugsweise in w. Zustande, aufgebracht wird, in der sieh 
dann dio yerschieden farbigen Teilchen in mehreren Lagen iibereinander absetzen. 
Die Farbteilchen werden so abgestuft, daB die Rotsensibilisatoren u. die entsprechenden 
Filtcrteilchen die obere Schieht bilden, die griinen die zweite u. die blauen die untere 
Schicht. Die Herst. der Lsgg. geschieht z. B. folgendermaflen: 1 g Pinorthol (Pinachrom- 
Erythrosingemisch), 1 g Filtcrgelb u. 0,4 g Rose bengale werden in 150 ccm W. aufgel. 
Hierzu werden 25 ccm einer alkoh. Lsg. von Orthochrom T  (1:1000) unter Riihren 
zugefiigt, u. weiter 200 ccm A. u. W. bis zu 500 ccm. Diese Lsg. kami auch auf die 
lichtempfindliche Emulsion aufgespritzt werden. (A. PP. 2 030 903, 2 030 904 vom 
3/8. 1934, ausg. 18/2. 1936.) G r o t ę .

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Film fiir mechanisch 
aufgebrachte optisch wicderziigebcnde Tcmaufzeichnungen. Ais inaktin. gefarbte Kopier- 
deckschicht, in die die Tonaufzeichnung eingeritzt wird, yerwendet man Metalle oder 
Metallyerbb., dereń Teilchen die Abmessungen von Kolloidteilchen besitzen. Hier- 
durcli wird eino besonders hohe Absorptionsfahigkeit fiir Licht crzielt. Es kommen 
in Frage HgS, Berliner Blau, kolloidales Ag, z. B. Collargol. Man stellt dic kolloidalen 
Salze durch Ausfallung bei Anwesenheit von Schutzkoll. wio Gelatine, Pepton usw. 
her. Schicliten von 2— 5 /t habon genugende Deckkraft. (Schwz. P. 180 728 vom 
29/10. 1934, ausg. 1/2. 1936. D. Prior. 31/10. 1933.) F u c h s .

N. V. Philips’ GloeilampenJabrieken, Eindhoven, Holland, Herstellung von 
Tragern, die zur meehanisćhen Aufzeichnung einer auf optischem Wege reproduzierbaren 
Schwinęungsspur geeignet sind. Auf eine transparente Tragerschiclit, z. B. aus Celluloid, 
wird eine gleichfalls transparente Aufzeichnungsschicht, hergestcllt aus einer 55° w. 
t>—10%ig. wss. Gelatinelsg. mit einem Zusatz von 4— 20 ccm sulfoniertem Ricinusol 
(,,Tiirkonól“ ) auf 100 g trockene Gelatine, aufgetragen u. mit einer undurchsichtigen 
Deckschicht (einem leicht wegschneidbaren Farbstoff) versehen. Die Gebilde kommen 
in erster Linie fiir Tonfilmreproduktionen in Betracht. (Oe. P. 144 490 yom 2o/J.
1934, ausg. 25/1. 1936. D. Prior. 5/10. 1933.) S a LZMANN-

Leonhard Ross, Wien, Herstellung einer fiir den Druek mit Fettfarbe geeigneten 
Druckform iiber ein pholographisches Silberbild, dad. gek., 1. daB zum Kopieren eine 
photograph. Halogensilberemulsion yerwendet wird, welche stark gehartete u. wenig 
oder gar nicht gehartete Koli. in der Art enthalt, daB das gehartete Koli. in feinver- 
teilter Form in dem gar nicht oder wenig geharteten Koli. dispergiert ist, wobei nu 
einer Gerbung der Koli. zwangslaufig eine Runzelkornbldg. erfolgt. — Hierzu wir 
nach den Unteranspriichen eine Halogensilberemulsion yerwendet, die durch Mischen 
von geharteter u. abzentrifugierter Ha 1 ogensi 1 bergeIatine u. einer ungeharteten Halogeti- 
silberemulsion oder Gelatinelsg. hergestellt wurde. (Schwz. P. 180 081 yom
1934, ausg. 16/12. 1935.) G r o t ę .

Yerantwortlich: Dr. M. Pllucte, Berlin. —  V er lag Chemie, G. m. b. H., B erlin  W 35 
Płlnted in Germany DA. I. Vj. 1936: 2916 Druek von Metstger 4  Wlttig W


