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Gescliichte der Chemie.
Adolf Ernest, J . Formanek. Lebcnslauf des tschech. Chemikers. (Chem. Listy 

VCdu Prumysl 30. 225—26. 1936.) Sc h o n f e l d .
Remigius Fresenius, Ludwig Fresenius. Nachruf fur den am 4/7. 1936 ver- 

storbenen Mitinliaber des Chem. Laboratoriums F r e s e n iu s  in Wiesbaden. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 69. Abt. A. 209—10. 4/11. 1936.) L in d e n b a u m .

— , Sir Richard Tetley Olazebrook. Leben u. Wirken des kiirzlioh verstorbenen 
Physikers (1854—1935) werden gewiirdigt. (Proc. physic. Soo. 48. 929—33. 1/11. 
1936.) Z e i s e .

G. Schneider, Wilhelm Oluud. Nachruf fiir den am 9/8. 1936 verstorbenen L eiter
der Gesellschaft fiir Kohlentechnik in Dortmund-Eving. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 
Abt. A. 212. 4/11. 1936.) L in d e n b a u m .

Gustav Mie, Julius Herwegf. Nachruf. (Z. techn. Physik 17. 321—23. 
1936.) K o l l a t h .

M. Katznełsson, Nikolai Matwejewitsch Eishner. Nachruf. (Ind. organ. Chem. 
[russ.: Promyschlennost organitscheskoi Chimii] 1. 43. 1936.) V. F u n e r .

Hans Kiihl, Henry Le Chalelier und die Zementforschung. Dem Oeddchtnis eines 
groflen Chemikers. Wiirdigung des kiirzlich verstorbenen groBen franz5s. Gelehrten, 
unter besonderer Beriicksichtigung seiner Verdienste auf den Gebieten der Keramik 
u. des Zementes. (Tonind.-Ztg. 60. 1133. 16/11.1936.) P a n g r it z .

E. Leduc, Henry Le Chatelier (1850—1936). Nachruf. (Rev. Matćr. Construct. 
Trav. publ. 1936. 217—19. Okt.) P a n g r it z .

— , Henry Le Chalelier. Nachruf fiir den am 17/9. 1936 verstorbenen hochbedeuten- 
den franzós. Forscher auf dom Gebiet der physikal. Chemie, Ehrenmitglied der Deutschen 
Chem. Gesellschaft. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . Abt. A. 228. 2/12. 1936.) Lb.

John Satterly, Sir John Cunningham McLennan, K. B. E., F. R. S. Eine Wur- 
digung der Personlichkeit u. wissenschaftlichen Leistungen des kiirzlich verstorbcnen 
kanad. Physikers (1867—1936). (Proc. physic. Soc. 48. 924—28. 1/11. 1936.) Z e i s e .

H. Ebert, Karl Scheel. Nachruf fiir den am 8. Nov. 1936 im 71. Lebensjahre
yorstorbenen Physiker. (Glas u. Apparat 17. 217. 1936.) PANGRITZ.

W . Hieber, Rudolf Weinland. Nachruf fiir  den  am 13/7. 1936 Y orstorbenen be- 
d eu ten d en  Forscher a u f  den Gebieten d e r anorgan. u . p h arm azeu t. Chemie. (Ber. dtsch . 
chem. Ges. 69. Abt. A. 210—11. 4/11. 1936.) L in d e n b a u m .

H. Pa.llmn.nn, Oeorg Wiegnerf. Vf. gibt eine kurzo Ubersicht iiber das Lebens- 
werk G e o r g  W ie g n e r s . AnschlieCend Verzeichnis der Publikationcn von Ge o r g  
W ie g n e r . (Kolloid-Z. 77. 1—8. Okt. 1936. Eidgen. Techn. Hochsch., Agrikulturchem. 
Inst.) S i e h r .

E. S. Tomula, Johan Gadolin, ein grofler finnischer Chemiker. Ga d o l in , der 
Entdecker des Yttriums, hatte schon vor VAUQUELIN u. LlEBIG chem. Ubungen fur 
Studierende an der Universitat Turku (Abo) eingefiihrt (etwa um 1800). (Suomen 
Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 9. 25—27. 25/3. 1936.) B e c k m a n n .

J. M. Łopatkin, D. 1. Mendelejew, sein periodisches Oesetz und das System der 
Elemente. Allgemeino Betrachtungen. (Trans. Butlerow’s Inst. chem. Technol. Kazan 
[ ru ss .: Trudy Kasanskogo chimiko-technologitscheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa]
1934. Nr. 2. 87—127.) Sc h a c h o w s k o y .

Julius Buska, Ober den gegenwartigen Stand der Alchemieg&schichte. Vf. gibt 
einen Oberblick Iiber die neuere Alchemiogeschichtsforscbung. Beginn dor chines. 
Alchemie mit L a o -TZE, 600 v . Chr. Beoinflussung der griech. odor arab. Alchemio 
durch die chines. u. ind. wird abgelehnt. Ober dio arab. Alchemio sind bemerkena- 
werte neuo Ergebnisse zutage gekommen. Alchemio des Mittelalters noch vielfach 
unaufgeklart. (Chemiker-Ztg. 60 . 735—36; 5/9. 1936.) M e c k b a c h .

XIX. 1. 70



1082 A. A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 1937. I .

J. R. Partington, Der Ursprung der modemen chemischen Symbole und Formeln. 
In  seinem „Textbook of Inorganic Chemistry“ (1933) stcllte Vf. fest, daB die gegen- 
wartigen chem. Bezeichnungen auf cino durch B e r z e l iu s  (1813) vorgenommene Er- 
weiterung des von THOMSON (1802) benutzten Syst. zuriickzufuhren seien. Die vor- 
liegende Mitteilung bringt eine ausfuhrliehere Behandlung dieser Frage. (J . Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 55. 759—62. 2/10. 1936.) Sk a l ik s .

Georg Lockemann, Hundert Jahre Marslischer Arsenprobe. (Pharmaz. Ztg. 81.. 
1127—30. 21/10. 1936. — C. 1936. II. 825. 1935. II. 2409.) E c k s t e in .

F. Schwarz, Terra sigillala. Berieht iiber róm. Sigillatentonc u. Rekonstruktion 
der róm. Brennweisen. (Berg- u. huttenmiłnn. Jb. montan. Hochsehule Leoben 84. 
128—31. 27/10. 1936.) P l a t z m a n n .

J. R. Partington, Die Entdeckung der Bronze. (Seientia 60 ([3]30). 197—204. 
1/10. 1936. London, Univ.) S k a l ik s .

Erich Becker, 7on der Bromeguptećhnikunserer gemianischen Vorfahren. (GieBerei- 
praxis 57 . 409— 13. 440—42. Sept. 1936.) Ge is z l e r .

Ernest D. Findlay, Oeschichte der Acetylen-Sauersloffinduslrie in Amerika. I. 
Goschichtlichcr t)berblick iiber die Entw. der amerikan. Carbid- u. Acetylenindustrie. 
(Weld. Engr. 21. Nr. 10. 25—30. Okt. 1936.) F r a n k e .

Ernst Schultze, Der altesle Bierezport der Weltgeschichte. (Tages-Ztg. Brauerei 
34. 773—74. 24/10.1936.) Sc h in d l e r .

H. Wlistenfeld, Vielerlei niitzliche Anwendung des Essigs im Mittelalter. Be- 
sprechung einer Stelle aus einem alten Krauterbuch aus dem Jahre 1532. (Dtsch.. 
Essigind. 40. 346—47. 30/10. 1936. Berlin.) G r o s z f e l d .

Walter VOn Stokar, Brot und Brotgetreide in der deutsćhen Forzeit. Obersicht 
iiber dio Entw. der Brotherst. u. der Aufbewahrung u. Behandlung des Brotgetreides 
seit der Steinzeit. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 51.1398—-1401. 23/9.1936. Berlin.) D e g n e r .

R. Pfister, Beitrdge zur Klassierung agyptischer Teztilien, die nach der arabischen 
Eroberung hergestełlt sind. Ergebnisse der Unters. von Stoffen ans dem arab. Museum 
in Cairo u. aus dem Louvremuseum werden mitgeteilt. E rst nach der arab. Eroberung 
wurde Lac-dye verwendet u. verdrangte Kerines vollstandig. Bis zum 10. Jahrhundert 
wurde in den nord. Landem, in Byzanz u. Persien Lac-dye nicht yerwendet, sondern 
Krapp, Cochenille u. Kermes. (Rev. Arts asiat. 10. Nr. 1/2. 85 Seiten. 1936. Sep.) Suv.

Walter Artelt, Studien zur Geschichte der Begriffo „Heilmittel“ und „G ift“ . Urzeit, Homer, 
Corpus Hippocraticum. Leipzig: J . A. Barth 1937. V III, 101 S. 4° =  Studien zur 
Geschichto d. Medizin. H. 23. M. 18.—.

Lśon Brunschvicg, La physiquo du XX" siócle et la Philosophie. Coli. Actualites gcientifiquea 
et industrielles no. 445. Paris: Hermann et Cie. (34 S.) 10 fr.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
J. C. Philip, Chemie und der modeme Slaat. (Vgl. C. 1936. II. 3249.) Vortrag 

iiber dio Bedeutung der chem. (wissenschaftlichen u. teehn.) Arbeit fur die Allgemein- 
heit u. die staatliche Forderung dieser Arbeit in GroCbritannien. (Naturę [London] 
138. 492—95. 19/9. 1936.) Sk a l ik s .

J . C. Philip, Die Ausbildung des Chemikers fu r  den Dienst an der Gemeinschafi. 
(Ind. Chemist chem. Manufacturer 12. 401 — 02. Sept. 1936. — C. 1936. II. 
3249.) B e h r l e .

L. C. Flowers, Praktische Einfuhrung in  die modeme Siiure-Basetheorie. Es 
werden Verss. beschrieben, dio in der Vorlesung oder in der Praktikumsarbeit den 
Studenten mit den Gedankengangen von LoWRY u. B r o n s t e d  bekannt machen 
sollen. (J. chem. Educat. 13. 219—21. Mai 1936. Balboa Heights, Canal Zono Junior 
College.) Sk a l ik s .
*  A. M. Wassiljew, Das Wa,sserstoffisotop und das schwere Wasser. Zusammen- 
fassende Obersicht. (Trans. Butlerow’s Inst. chem. Technol. Kazan [russ.: Trudy 
Kasanskogo ehimiko-technologitseheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa] 1934. Nr. 2.
129—49.) S c h a c h o w s k o y .

Noriyoshi Morita und Toshizo Titani, Ober den Unterschied in der Isołopen- 
zusammensetzung von Luft- utul Wassersauerstoff. (VorI. Mitt.) (Vgl. C. 1936. II. 2664.) 
Es wird 1. Sauerstoff der Atmosphare, 2. Sauerstoff, der durch teilweise Elektrolyso

*) Schwerer Wasserstoff vgl. S. 1093, 1118, 1172.
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aus gewóhnlichem W. (5% des W. wurdcn elcktrolysiert) u. 3. Sauerstoff, ebenfalls 
durch Elektrolyse u. zwar durch fast yollstandige Elektrolyse des W. gewonnen wurde, 
m it Wasserstoif yerbrannt u. die D.D. des Verbrcnnungswassers bestimmt. W. m it 
Sauerstoff (3) war um 2 y  schwerer ais W. aus Sauerstoff (2). Der Trennfaktor fur 
Sauerstoff ist also iu diesem Fali (Elektrolyse von 2-n. NaOH an Ni-Elektroden) 
0 18/ 0 18 =  1,01. Der D.-Unterschied zwischen dem W. aus Sauerstoff (1) u. (3) betrug 
etwa 8 y. Is t das Isotopenverh;iltnis O18: O10 =  1: 500, so folgt aus diesem Befund, 
daB der Luftsauerstoff um 4%  reicher an O18 ist ais der Sauerstoff des W. Der Ver- 
teilungskoeff. zwischen Luft u. W. ist 1,04. (Buli. ehem. Soc. Japan 11. 30—38. Jan. 
1936. Osaka, Kaiserl. Univ., Physikal.-Chem. Lab. u. Sehiomi, Inst. f. physikal. u. 
Chem. Forschungen.) [Orig.: dtsch.]) S a lz e r .

W. W. Sawyer, Die Fokussierung zwciter Ordnung fu r  den Massenspektrographen. 
Vf. erha.lt eine Fokussierung 2. Ordnung m it einem App., der ein kreisformiges Magnet- 
feld enthalt u. sich in seinen Dimensionen nur wenig von den gewóhnliehen Massen- 
spektrographen unterscheidet. Die Strahlenanordnung wird schemat, wiedergegeben. 
Die fiir die Anordnung yerwendetcn Daten werden angefuhrt. (Proc. Cambridge philos. 
Soc. 32. 453—60. Aug. 1936. Cambridge, St. Johns College.) G. S ch m id t.

R. F. Hunter und R. Samuel, Der Obergang von der Komlenz zur Elcklromlenz. 
Der "Obergang des Bindungscharakters in gewissen Moll., wie HC1 u. AgCl, von der 
Elektrovalenz in nichtwss. Lsgg. zur Ivovalenz im Dampf wird auf Grund des von 
F k a n c k  angegobenen Kriteriums im Zusammenhang mit der Deutung der Absorptions- 
spektren jener Moll. im Dampf diskutiert. Die verschied. Bindungsmoglichkeiten 
werden in bekannter Weise durch Potentialkurven gekennzeichnet. Die notwendigo 
Bedingung fiir einen leichten Obergang jener Art ist, daB das Minimum der Potential- 
kurve des elektrovalenten Mol. an der Stelle, die dem wirklichen Kemabstand im Mol. 
entspricht, sich dem Minimum der Potentialkurye des covalenten Mol. weitgehend 
annahert. Wenn man die grobo Naherungsannahme macht, dafi die Dissoziations- 
energie in Moll. ahnlicher A rt von derselben GroCenordnung ist, dann kann man er- 
warten, daB der "Obergang hauptsachlich yon der Differenz zwischen Ionisierungs- 
energie u. Elektronenaffinitat abhangt. Zn einer analogen Folgerung fiihrt auch eine 
wellenmechan. Betrachtung. Im  Einklang hiermit steht die Beobachtung, daC die 
Chloride im Dampfzustande so lange elektrovalent gebunden bleiben, ais das be- 
teiligte Metali eine geniigend kleine Dissoziationsenergie besitzt. Entsprechend konnte 
man envarten, daB die Verbb. im Dampfzustand m it abnehmender Elektronenaffinitat 
zur Kovalenz iibergehen. Dies wird durch eine Betrachtung der Absorptionsspektren 
von anorgan. Nitraten u. Sulfaten im Dampfzustand bestatigt. Zu Vergleichszwecken 
werden die mittleren Ionisierungsenergien zahlreicher Atome in den Haupt- u. Unter- 
gruppen des period. Systems zusammengestellt; dabei werden gewisse empir. Regel- 
maCigkeiten bemerkt. Aus diesen wird gefolgert, daB z. B. in PbCl4 die Wahrschein- 
lichkeit der Kovalenzbindung viel gróBer ist ais in PbCl2. — Ferner wird gezoigt, daB 
verschied. Eigg. einer homologen Reihe von Moll. (vor allem der Kp., F. u. die elektr. 
Leitfahigkeit) u. dereń Anderung beim t)bergang von einem Gliede der Beihe zum 
nachsten im Krystall, im fl. Zustand u. in Lsg. vom Bindungscharakter abhangen. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 733—40. 25/9. 1936.) Z e is e .

B. Orm ont, Die mazimale Wertigkeit der Elemente und Atombau. V III. Mazimale 
Werliglceiten der Elemente in  Verbindungen und die Schmelztemperaturen einfacher Stoffe. 
(VII. vgl. C. 1936. II. 3753.) Im  Zusammenhang m it den fruheren Oberlegungen 
diskutiert Vf. die Betrachtungen von F r i e d e r i c h  u. SlTTIG (C. 1925. H . 1014) iiber 
empir. Beziehungen zwischen der Zahl von Valenzelektronen u. der Bindungsfestigkeit, 
sowie der Schmelztemp. einfacher Stoffe. Die Voraussetzungen u. Folgerungen jener 
Autoren werden zum groBen Teil abgelehnt. Vf. bemerkt einen Parallelismus zwischen 
den FF. der einfachen Stoffe m it Metali- u. Atomgitter u. dem Mittelwert der maximalen 
Wertigkeit dieser Elemente gegen F  u. Cl. (Acta physicochim. URSS 5. 405—16. 
1936. Moskau, Karpow-Inst. f. phys. Chem.) Z e is e .

E. Bauer, M. Magat und M. Surdin, Beitrag zum Studium des fliissigeir, Zu- 
■slands. I. Vf. geht bei seinen Unterss. iiber den fl. Zustand aus yon dem Begriff der 
red. Temp. &. Es ist O — (T  — T f )/{TC — T f ), wo T 0 die krit. Temp. u. 3»  die Temp. 
am Tripelpunkt bedeuten. Triigt man das Verhaltnis des Molekularyol. bei der Temp. & 
zu dem boi der Temp. des F. einer Fl. graph. gegen #  auf, so liegen fur eine groBe 
Anzahl von Fil. die gefundenen Punkte auf einer Kurve, die sich wiedergeben laBt

70 T
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durck dio Gleichung log (4,36 — ti/w/) =  V10 log (1 — &) +  log 3,36. Eine ahnliehe 
GesetzmaBigkeit bcsteht fiir dio Kompressibilitaten p; hier ist

Diese Gleichung ist giiltig bis zu Wortcn von #  =  0,7. Gleicherweise bestehen ahnlicho 
Beziehungen bei den Oberflachenspannungen u. cndlich scheinen auch dio spezif. 
Warmen der einatomigen Pil. eincm allg. Gesotz zu gehorcken. (J. Physique 
Radium [7] 7. 441—47. Nov. 1936. Labor. f. Experimentalpliys., College do 
France.) G o t t f r ie d .

A. P. GerassimOW, t)ber die unabhangigen Komponenten der Pliasenregel. Ais dio 
unabhangigen Komponenten werden diejenigen realen Komponenten des Syst. 
definiert, aus denen cino jede einzelne Pkase bestehen kann. Bei allon nur mogliehen 
Variationen im Syst. muG dio M. einer jeden Komponenten konstant bleiben. Das 
Verhaltnis der Variationen der Massen einer Komponento zu denjenigen der anderen 
kann eine konstanto Groflo nicht gróBnr ais in (r — 2) Phasen sein. (Trans. Butlerow’s 
Inst. ehem. Technol. Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo ehimiko-technologitseheskogo 
Instituta im. A. M. Butlerowa] 1. 114— 19. 1934.) K l e v e r .

E. G. Williams, M. W. Perrin und R. O. Gibson, Der Einflup von Drueken 
bil zu 12 000 kg/qcm auf Reaktionen in Losungen. In Fortfiihrung einer friiheren Unters. 
( G ib s o n ,  P a w c e t t  u . P e r r i n ,  C. 1 9 3 6 .1. 4140) bestimmen Vff. dio Gesehwindigkeits- 
konstanten fiir die folgendon Rkk.: Die Einw. von Na-Athylat auf Athyljodid in alkoh. 
lag . zwischen 15 u. 30° bei Drueken von 5000, 8500 u. 12000 kg/qcm; dio Hydrolyse 
von Na-Monochloracetat durch wss. NaOH zwischen 40 u. 80° bei Drueken voń 1, 
3000, 7600 u. 12 000 kg/qcm; dio Einw. von Essigsaureanhydrid auf A. in alkoh. Lsg. 
zwischen 15 u. 40° u. bei 1, 1000, 2000 u. 3000 kg/qcm; dio gleicho Rk. in Lsg. von 
Toluol, Aceton, Hexan u. Amylester bei verschied. Tempp. u. bei 1 u. 3000 kg/qem; 
die Zers. von Phenylbenzyhnethylallylammoniumbromid in Lsg. von Chlf. zwischen 
25 u. 45° bei 1 u. 3000 kg/qem. — Wenn móglich, werden die Konstanten i  u. fi der 
ARRHENIUSschen Gleichung aus diesen Messungen bereohnet. Dio Rkk. lassen sieli 
in drei Hauptklassen unterteilen: a) „Normale“ Rkk.: Der Druck hat hier einen ver- 
haltnismafiig wenig beschleunigenden Einfl., der auoh bei hoheren Drueken noch ab- 
nimmt; bei 12 000 kg/qcm ist dio Rk.-Geschwindigkeit auf etwa das Fiinffache an- 
gewachsen, diese Beschleunigung erscheint im wesentlichen verursacht durch eine 
Abnahmo der Aktivierungsonergie. b) „Langsame" Rkk.: Der beschleunigende Einfl. 
des Druckes ist hier wesentlich groCer, auch tr itt bei Druckerhóhung weiteres An- 
wachsen der Rk.-Gescliwindigkeit ein. Bei Drueken von 5000 kg/qcm betragt dio Be
schleunigung bereits etwa das 10-fache u. bei 8500 kg/qcm sogar das 45-faehe des 
Normalwertes. Bei allen zu dieser Gruppe gehorigen Rkk. steigen dio Konstanten 
A u .E der ARRHENIUSschen Gleichung mit dem Druck an. — c) Unimol. Zerss.: Dio 
Zers. de3 Phenylbenzylmethylallylammoniumbromids in Lsg. von Chlf. wird durch 
eincn Druck von 3000 kg/qcm um das lVa-fache verlangsamt. Dio GróCe des Druek- 
einfl. auf dio Rk. zwischen A. u. Essigsaureanhydrid wechselt zwar etwas mit dem  
Losungsm., liegt aber stets in der gleichen Gróflenordnung. — Die Ergebnisse der Vff. 
sind in guter t)bereinstimmung mit den Yoraussagen, wie sio die Methode des Uberganga- 
zustandes zur Bereohnung der Rk.-Geachwiudigkeiten in Lsg. liefert (vgl. E v a n s  u . 
P o l a n y i ,  C. 1936. I. 2495). (Proc. Roy. Soc. [London]. Ser. A 883. 684—703. 1/5. 
1936.) W e ib k e .

W. H. Rodebush, Die absolule Oeschwindigkeit einer chemischen Reaktwn: die 
formale thermodynamische Behandlung. Im AnschluB an friihero (C. 1934. I. 338) Be- 
trachtungen deutet Vf. an, wio die absol. Geschwindigkeiten von ehem. Rkk. auf thermo- 
dynam. Wege einfaoher ais nach der statist. Methode bereohnet werden kónnen. Ais 
Ausgangspunkt dient die Gleichung von ARRnENIUS: k =  A -er QlRT, in der Q ais 
Aktmerungsonergie u. A  rein formal ais eino Aktivierungsentropio aufgefaBt werden. 
Femer wird wieder wie friiher angenommen, daB eine unimol. Dissoziation dann 
stattfindet, wenn ein bestimmter, maBgebender Freiheitsgrad eino bestimmto krit. 
Energie erhalten hat, u. daB die Dissoziation ani Ende der Schwingung erfolgt. Man 
bereohnet dann die dem stationaren Zustand entsprechende Konz. der aktivierten Moll. 
aus der Gesehwindigkeit ilires Verschwindens. Die Aktmerungsentropio ergibt sieh 
ais Differenz zwischen der Entropie der aktirierten Moll. bei der Konz. des stationaren 
Zustands u. der Entropie aller anderen Moll. bei der Konz. 1. Da femer die Aktmerungs- 
energie aus anderen Daten folgt, so ist liiermit dio Geschwindigkeitskonstante vollig 
bestimmt. Dies wird zunachst formal fiu: die Dissoziation eines zweiatomigen Mol.
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durchgefiihit. Hierbei ergibt sioh die uberraschende theoret. Folgerung, daB die Kon
stantę einer unimol. Dissoziationsrk. niclit groBer ais 1013 sein kann. — Ais 
spezielles Anwendungsbeispiel wird die Racemisierung von Diphenylderiw. auf Grand 
vorliegender experimenteller Daten behandelt. Unter der Annahme, daB die Kon
stantę A  in dor Gleichung von A erh en iu S  fiir alle dicse Verbb. denselben Wert bat,
werden folgende relativen Aktivienmgsenergien Q (in kcal) berechnet:
Deriyate . . . OCHs OC,HB O CJIj CH, Ol Br
Q .......................... 20,150 21,150 21,350 19,350 19,900 20 350
(J. cbem. Physics 4. 744—4G. Nov. 1936. Urbana, Ul., Univ.) Ze is e .

G. Mole, Die Zundung von explosiven Oasen. Auf matliemat. Wege wird gezeigt, 
daB die von F i n c h  (C. 1935. II. 474) aufgestellte Aktivierungstheorie der Zundnng 
von explosiven Gasgemischen, wonach die bei dor Zundung zugefiihrto Energie zur 
Erzeugung einer hinreichenden Konz. von passend angeregten Moll. yerbraucht wird, 
zu einer Differentialgleichung fuhrt, die ais die alig. Ziindgleichung bezeiobnet wird 
u. die den Zustand eines ziindbaren Gemiscbes darstellt. Diese Gleichung wird auf 
die Sonderfalle einer langsamen Verbrennung u. einer Zundung durcb elektr. Ent- 
ladungen angowendet. Sie liefort Lsgg., die mit den empir. Grundtatsachen im Ein- 
klang stehcn. (Proc. pbysic. Soc. 48. 857—64. 1/11. 1936.) Z e is e .

P. Harteck, Akliver Wasserstoff, Sauerstoff und Stieksloff bei Drucken bis 20 mm Hg. 
Wahrend Rkk. mit H-, O- u. JN-Atomen in Glimmentladungen durcb die reinen 
Gase nur bis zu Drucken von maximal etwa 1 mm Hg untersucht werden kónnen, sind 
solche Entladungen durch Edelgase bis zu Drucken von ca. 20 mm Hg bei Zusatz von 
ca. 0,1 mm H2, 0 2 oder N2 moglicli, wobei letztere prakt. vollstandig in die Atomo ge- 
spalten werden. Mit einer in der Arbcit bcschriebenen Vers.-Anordnung werden jene 
Gasgemischo im Kreislauf durch Fil. u. Lsgg. geschiekt, in denen die zugesetzten Gase 
infolgo von Atomrkk. verbraucht werden. In dieser Weise untersucht Vf. zusammen mit
E. Boeder die Rkk. der halbgesatt. wss. Losgg. von Ag2SO.,, AgN03, CuCl2, HgCL 
mit H-Atomen, von FeS04 mit O-Atomen, von K J, KBr, NaCl, NH4C1 mit O-Atomen, 
von Na2S03 u. H20 2 mit H-Atomen, von H20 2 m it N-Atomcn, sowie von Hydrazin- 
sulfat, Katriumosalat u. Wcinsaure mit O-Atomen. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Cbem. 42. 536—38. Juli 1936. Hamburg.) Z e i s e .
*  H.-J. Schmnacher und D. Sundhoff, Die durch Cidor sensibilideric phoiochernische
Ph-osgenbildung aus Chloroform, Chlor und Sauerstoff und ihre Hemmung durch Alkohole 
und Ammoniak. Vff. untersuchen die Hemmung der photochem. Pliosgenbldg. aus 
Chlor, Chlf. u. Sauerstoff durch Alkohole u. Ammoniak. Sio finden, daB die Dauer 
der Hemmung proportional der Menge des zugesetzten Alkohols ist. Die Verss. zeigen, 
daB die Hemmung auf dem Wegfangen von Chloratomen durcb den Alkohol beruht. 
Diese Anschauung erweist sich ais vertraglich mit den aus der Unters. der Tetrachlor- 
kohlenstoff- u. der sensibilisierten Phosgenbldg. gewonnenen Erfahrungen. Weniger 
iibersichtlicb gestalten sich die Ergebnisse mit Ammoniak, da die Bldg. von schwer- 
fluchtigen Substanzcn im ReaktionsgefaB die Yerhaltnisso kompliziert. (Z. physik. 
Chem. Abt. B 34. 300—08. Nov. 1936. Frankfurt a. M., Univ. Inst. fiir Phys. 
Chemie.) ScHENK.

Norris W. Rakestraw und Alexander Hollaender, Photochemische Oxyda(ion 
■uon Ammoniak in Seewasser. Vff. untersuchen die photochem. Oxydation von Ammoniak 
in Seewasser verschied. Herkunft u. in dest. W. im ungefilterten Licht einer Hochdruck- 
Quccksilberlampe. Die Beliohtungszeit betriigt jcweils 1—3 Stdn. Ammoniak wird 
ais Ammonsulfat zugefiigt. Sie finden deutliche Nitritbldg. (etwa 200 //g/l) in See
wasser, jedoch keine in dest. Wasser. Wird das Licht mit einem UvioIglas gefiltert, 
gebt die Nitritbldg. erheblich zuriick. (Science [New York] [N. S.] 84. 442—43. 13/11. 
1936. Wisconsin, Univ., and Woods Hole Oceanographic Inst.) ScHENK.

F. Cbarachorin und s. Elowitz, Uber den Mechanismus der CO-Ozydalimi an 
M n02. IV. (HI. vgl. C. 1936. II. 2283.) Die Adsorption von CO, C02 u. 0 2 an Mn02 
sowio die Rk. zwischen CO u. Mn02 wird bei kleinen Drucken (10-3—3 mm Hg) u. 
bei Tempp. von —78,5—19,4° sowohl nach der stat., ais auch nach einer halbdynam. 
Meth. (stetig durch eine Capillare einstrómendes Gas) untersucht. Das bei der 
Chemosorption von CO entstehende C02 wird ausgcfroren. Die gemessenen Adsorptions- 
isothennen, wclche die adsorbierte Gasmengo in Abliiingigkeit von der Zeit darstellcn, 
Terlaufen ahnlich wie die von Z ick erm an n  (C. 1934. I. 2565) bei der Adsorption von

*) Photochem. Rkk. organ. Verbb. vgl. S. 1123.
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N2 u . Ar an Glas u. Glimmer gefundenen Kurven. Die Isothermon bcstchen aus 2 mehr 
oder weniger scharf gegeneinander abgegrenzten Teilon: einem gekriimmten Anfangs- 
stiiek u. einem weniger stark gekriimmten oder in einigen FaUen annahernd gerad- 
linigen Teil. Vff. douten diescu Kuryenyerlauf in derselben Weise wie ZlCKERMANN 
dureh die bekannte Annahme der Existenz von Stellen versehiedener Aktiyitat auf 
der Adsorbensoberfliiche u. dereń sehrittweise Besetzung. Jedoch ergibt sieh die Zahl 
dieser Stellen am MnO» ca. 10-mal so groC ais an den gewdhnliehen Adsorbentien. 
Aus dem Kurvenverlauf wird ferner gofolgert, daB bei 19,4° bereits fast nur noch 
aktm erte  Adsorption von CO stattfindet, u. zwar m it groCer Gesehwindigkeit. Auf 
den Kuryenanfang wenden die Vff. die Formel von F re u n d Ł IC H , auf den zweiten 
Teil die Formel von LaNGMUIR an. Die fiir —78,5 u. — 11,5° in der ublielien Weise 
berechnete Adsorptionswiirme fiir dio gewohnliehe Adsorption yon CO zeigt sieh un- 
abhangig von der Belegungsdiehte u. stimmt m it einem fruheren Ergebnis iiberein 
(ca. 2300 cal). Die Gleichung von F r e u n d l i c h  genugt bereits, um die Isothermen 
wiederzugeben; dies gilt aucli fiir die Adsorption voi: N. an Glimmer, wie Vff. durcli 
eine U m rechnung  der ZlCKERMANNschcn Daten zeigen; h ie r ergibt sieh Q =  ca. 1000 cal. 
Dagegen kann raan annehmen, daB sieh die Energie der ak tm erten  Adsorption von 
CO m it der Belegungsdiehte iindert. Bei geniigend groBen Belegungsdiehten strebt 
aber die mittlere Aktiyierungsenergie u. dio Geschwindigkeitskonstante der aktm erten 
Adsorption konstanten Grenzwerten zu. Fiir diese Adsorption gilt d qjd ł =  
A e~Pi {q0 — q), ivo q die adsorbierte CO-Menge u. [i =  a/ l i  T  ist. Bei groBen Bolegungs- 
dichten yeroinfacht sieh diese Beziehung zu d q /d t — k(q0 — q). — Die Adsorption 
von C02 verlauft iihnlich wie die von CO; boi Tempp. oberhalb 25° seheint eine aktiyierte 
Adsorption vorzuliegen; jedoch laBt sieh hierfiir keine einfache Boziehung aufstellen. 
(Acto physieoehim. UBSS 5. 325—54. 1936. Leningrad, Inst. f. chem. Physik.) Z e ise .

O. Bloch Tlnd N. I. Kobosey, Uber den wirklichen Charakter der Abhangigkeit 
der katalytischen Akfivitat von dem GeJialt (fes Promotora. Die Zers. von H 20 2 an 
einem Fe30 3-Al20 3-Katalysator mit Al20 3-Gehh. von 1, 2, 5, 10 u. 20% wird bei 
30° untersucht. Die Bk.-Geschwindigkeit wird aus der Menge des entstandenen
0 2 ermittelt. Dor Katalysator gelangt in Form eines groben Pulvers zur Anwendung. 
Das Optimum der Aktiyitat liegt bei einem Promotorgeh. von 2 Gew.-°/0. Die Aktiyitat 
von reinem A120 3 ist angenahert gloich Nuli. Bei der Wiederholung der Verss. wird 
eine hohere Rk.-Gesehwindigkeit festgestellt u. durch die Annahme einer Hydratation 
des Katalysators u. gleichzeitige Peptisation des entstandenen Eisenoxydhydrats 
gedeutot. Diese koli. Lsg. besitzt katalyt. Aktiyitat hinsichtlicli der betrachteten 
Bk. Die gemessene Kurye ist die Resultierende aus der Rk. am festen Katalysator 
u. am Sol; beido Teilrkk. yerlaufen bzgl. des H 20 2 monomol. Diese Beobachtungen 
werden im Zusammenliange m it der fruheren Feststellung erort-ert, daB die Konz. des 
Promotora an der Oberflache des Katalysators erheblieh groBer ais der mittlero Geh. 
in der festen Lsg. ist. An der Oberflache werden Komplexe Fe30.,- A120 3 angenommen, 
die m it zweidimensionalen Krystallen vergleichbar sein sollen, dereń Gitterkonst&nte 
kleiner ais im Fe30 4 ist; hierdurch soli die katalyt. Aktiyitat der Komplese bedingt 
sein. Der Zerfall des H 20 2 soli in 2 Sehritten: 1) H 20 2 +  Z  ^  Z - O +  H 20 ;
2) 2Z- 0 - >- 2 Z +  0 2 erfolgen (Z =  katalysierendes Zentrum). Wegen der weiteren 
theoret. Folgerungen u. Annahmen sei auf die Originalarbeit yerwiesen. Dio Ergebnisse 
werden mit denen von ECKELL (C. 1933- II. 3382) yerglichen. (Acta physieoehim. 
URSS 5. 417—32. 1936. Moskau, Staatl. Uniy., Labor. f. anorgan. Katalyse.) ZEISE.
♦  L. Mandelstam und M. Leoiltovi5, t/ber die Ultra sch a l labsorp li on in Flussigkeiten 
und uber einige damit zusammenhdngende optische Erschemungen. Bei der RAYLEIGH- 
schen Lichtzerstreuung in Fil. tr itt  fiir jede Linie des einfallenden Lichtes im gestreuten 
Lieht ein Dublctt auf. FaBt man diese Streuung ais eine Beugung an einem akust. 
raumliclien Gitter auf, so sollten die Dubletts auftroten, wenn a^ l 1 (a =  Schall- 
absorptionskoeff., A  =  Schallwollenlange), wahrend sieh die Dubletts nieht mehr 
treimen lassen, wenn a / l  nieht klein gegen 1 ist. Dio hydrodynam. Theorie der Schall- 
absorption steht jedoch hiermit im Widersprueh; so ist fiir Bzl. a A  =  10, wahrend das 
Dublett hier selir gut orhalten werden kann. Diese Schwierigkeit wird behoben, wenn 
aueh auf FU. die KNESERSche Theorie der Sehallabsorption in Gascn (vgl. z. B. C. 1935. 
II. 3213) angewendet wird. Auch der Befund, daB in CC14 bei 30° das Dublett aus 
scharfen Linien besteht, wahrend bei 70° die beiden Komponenten ineinander flieBen,

*) Vgl. S. 1108.
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kann so gedeutet werden. Ferner kann so z. B. dio starkę Erniedrigung der Schall- 
absorption in Bzl. durch einen geringen Zusatz von Toluol, oder die lineare Abliangigkeit 
von a von der Schallfreąuonz bei Essigsaure erklart werden. (C. R. [Doklady] Acad. 
Soi. URSS 1936. III . 111—14. Moskau, Uniy., Physik. Inst. d. Akademio d. Wissen- 
sehaften d. UdSSR.) FuCHS.

Otto Halin, Applied radiochemistry. Ithaca: Cornell Univ. Press. 1936. (278 S.) 8°. 2.50. 
Pani Renaud, Essai sur les dćfinitions expćrimentalcs des operations chimiąues. Paris: 

Hermann. 1936. (39 S.) 8°. 10 fr.
Garnett F. Roberts and Howard C. Sci Smith, Mastery units in ehemisfcry. (Functional study 

toxts.) New York: Colonial B’k Co. (312 S.) —.75; pap. —.67.
Sylvanus J. Smith, Textbook of pliysical ehemistry. New York: Macmillan. 1936. (367 S.) 

12° .  2 .00 .

A,. A u fb au  d e r  M aterie .
Theodore V. Ionescu, Uber den Bau des Photons. Im AnsehluB an seine Tlieorie 

des Elektrons (C. 1936. II. 3394) entwiekelt Vf. eino Theorie des Photons: Dieses ist 
aus zwei Teilehen mit entgegengesetzt gleicher Ladung zusammengesetzt, dio ais 
zylindr. Ringe ausgebildet sind, welche boi ihrer Fortbewegung rollen ohne zu gleiten. 
(C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 203. 864—67. 3/11. 1936.) H e n n e b e r g .

G. Hottenroth, t)ber Elektronenspiegel. Vf. zeigt, daB sieli die Richtung eines 
Strahlenganges unter Benutzung geeigneter Potontialfelder umkehren laBt. Obwohl 

■die Komponent® der Elektronengesehwindigkeit in Richtung der opt. Aehso dabei 
Nuli wird, besteht doch dio Moglichkeit, ein Elektronenbild auf diese Weisc zu spiegeln. 
(Z. Physik 103. 460—62. 27/11. 1936. AEG-Forschungsinst.) B r u c h e .

Philip G. Ackermann und Joseph E. Mayer, Bestimmung der Molclcularstruktur 
durch Elektronenbeugung. Dor fur die Unters. von Fil. mit 6400 V-Elektroncn ver- 
wendete App. wird kurz beschrieben. E r wurdo mit CC14 geeicht. — Fiir Athylenozyd 
(Aufnahmen bei —40°) wurde eine Ringstruktur mit 3 Gliedem ermittelt; Abstande: 
r ]  C—C =  1,56 ±  0,05 A, C—O =  1,45 ±  0,05 A u. C—H =  1,05

\  dz 0,07 A. —- Schwefelmonochlorid (Aufnahmen boi 30°) hat die
'S -Sy durch die Formel wiedergegebeno nebenst. Struktur. Abstand

\ c ł  S—S =  2,04 ±  0,05 A, S—Cl =  1,98 ±  0,05 A. Der Winkel
zwischen den Bindungen betragt 105 ±  5°. — In Acelaldehyd 

(Aufnahmen bei —35°) betragt der Abstand C—O =  1,20 ±  0,05 A, der Abstand C—C =
1.51 ±  0,05 A, u. der Winkel zwischen diesen bciden Bindungen 122 ±  5°. — Fiir 
Paraldehyd (Aufnahmen bei 30°) wurde dio gowohnlich angenommene Ringstruktur 
bestatigt. Die 3 C- u. die 3 O-Atome des Ringes liegen nicht in einer Ebene; dio OAtome 
befinden sich in oiner Entfernung von 1,41-sin 19° 28' 16" =  0,47 A uber der durch die 
3 C-Atome des Ringes gebildeten Ebene, die 3 C-Atomo der Methylgruppon haben cine 
Entfernung von 1,52-sin 19° 28' 16" =  0,51 A uber derselben Ebene. Abstand C—C =
1.52 ±  0,05 A, C—O =  1,41 ±  0,05 A. 109° 28' 16" ist der Tetraederwinkel. Dic Pro-
jektion des Ringes auf die C—C—C-Ebene ist ein regelmaBiges Sechseck. (J. chem. 
Physics 4. 377— 81. Juni 1936. J o h n s  H o p k in s  Univ., Chem. Labor.) Sk a l ik s .

Linus Pauling und L. O. Brockway, Die radiale Verteilungsmetliode zur Inter-
■pretierung von Eleklronenbcugmigsaufnahmcn von Gasmolekulen. Vff. beschreiben eine 
lieuo, auf FOURIER-Entw. beruhende sog. radiale Verteilungsmeth. zur Aus- 
wertung von Elektroncnbeugungsaufnahmen an gasformigen Substanzen. An einer 
Reihe von Gasen werden die intermol. Entfomungen nach dieser Meth. berechnet, 
m it den nach der sog. visuellen Meth. bestimmten Worten verglichen u. endgiiltige 
Abstande angegeben. Die folgenden Gase (von don Formen MX4, MX3 u. MX2) wurden 
untersueht: 1. CFt , 2. 3iF„  3. CCI,, 4. SiCl„ 5. GeClv  6. SnCl,, 7. P Ą ,  8. AsFs, 
9. PCl3, 10. AsCL, 1 1 . MethyUnchlorid, 12. Chloroform, 13. Cl.,0, 14. Dimełhylather, 
15. C102, 16. S 0 2. Im  folgenden sind die definitiven Abstande zusammengestellt, 
wobei dio erste Zahl dem Abstand M —X , die zwcito dem von X —X  u. die dritte dem 
Winkel X — M —X  entspricht: 1. 1,36 ±  0,02, —, — ; 2. 1,54 ±  0,02, —, — ; 3. 1,755 ±
0,005, —, — ; 4. 2,00 ±  0,02, —, — ; 5. 2,08 ±  0,02, —, — ; 6. 2,30 ±  0,02, —, — ; 
7. 1,52 ±  0,04, 2,39 ±  0,03, 104 ±  4°; 8. 1,72 ±  0,02, —, — ; 9. 2,00 ±  0,02, 3,09 ±
0,02, 101 ±  2°; 10. 2,16 ±  0,03, 3,39 ±  0,04, 103 ±  3»; 11. 1,77 ±  0,02, 2,93 ±  0,02, 
112 ± 2 ° ;  12. 1,77 ±  0,02, 2,93 ±  0,02, 112 ±  2»; 13. 1,68 ±  0,03, 2,84 ±  0,03, 
115 ± 4 ° ;  14. 1,42 ±  0,03, 2,35 ±  0,05, 111 ±  4°; 15. 1,53 ±  0,02, 2,85 ±  0,15, 
137 ±  15°; 16. 1,45 ±  0,02, 2,56 ±  0,15, 124 ±  15°. Fiir 1—6 werden die X — X -
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Abstande, sowolil berochnet nach der radialen Verteilungameth. wie auch der yisuelien 
Meth., angegebcn u. zwar zu 1. 2,236, 2,221; 2. 2,556, 2,521; 3. 2,856, 2,874; 4. 3,274,
3,292; 5. 3,385, 3,434; 6. 3,761, 3,738. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2684—92. Doz. 1935. 
Pasadena, Gates ebem. Labor., Califomia Inst. of Tecbnology.) G o t t f r ie d .

Takeo Nagamiya, Uber den Grundzustand des Wasserstoffmolekuls. Nach der 
Meth. der Mol.-Bahnen („molecular orbitals") in der vom Vf. abgeiinderten Form von 
JAMES u . C o o lid g e  (C. 1935. I. 2946) wird die Dissoziationsenergie des Mol. H 2 unter 
Beriicksichtigung der Nullpunktsenergie zu D =  3,941 eV ±  0,l°/o> sowie die Wellcn- 
funktion im Glcicbgewichtsabstand der Kerne bereebnet. Der angegebene Wert von D 
ist erheblicli kleiner ais dio von den genannten Autoren borechneten u. die von 
R ic iia rd so n  (C. 1936. I. 2691), sowie von B e u t l e r  u . J u n g e r  (C. 1936. II. 2860) 
experimentell bestimmten Werte. (Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 18. 497—506. 
Okt. 1936. Tokio, Imperial Uniy., Faculty of Engineering, Dep. of Dynamics. [Orig.: 
engl.D Z eise.

W. B. Lewis und W. E. Burcham, Ein Ve.rsv.ch zur Erzeugung kunstlicher 
liadioaktivitat durch ein EleHronenbundel sowie einige Beinerkungen uber das VerhaUen 
neu hergestelller Geiger-Muller-Zdhler. Vff. yersuchen kiinstlicbe Radioaktiyitat in 
Al nach BeschicCung mit Elcktronen bei 300 kV nachzuweisen. Die Vcrss. yerlaufon 
erfolglos. Wabrend der Verss. wurde eine yoriibergehendc Aktiyitat durch Reinigung 
der Wandę in einem GEIGER-Zahler beobacbtet. Es wird angenommen, daB dieser 
Effekt dirckt oder indirekt von einer fortschreitenden Osydation der Innenflache 
der Wando herriibren kann. (Proc. Cambridge philos. Soc. 32. 503—05. Aug. 1936. 
Cambridge, Gonville and Caius College, Trinity Hall.) G. SCHMIDT.

Th. G. Kujumzelis, Die Elektronenauslósung durch harte y-Slrahlen aus festen 
Subslanzen. Vf. berichtet iiber Mcssungen mit einem diinnwandigen Ziihhohr iiber 
die Auslsg. yon Sekundarelektronen durch harte y-Stralilen. Ais Strahlenąuellen wurden 
yerwandt: TbC", Be +  Po u. Fe +  n (Neutronen). Die Beobachtungen -mirden in der 
Ruckwarts- u. Vorwartsrichtung in Grapbit, Al, Cu, Sn, Pb ausgefiihrt. In  Abhangig- 
keit von der Ordnungszabl wurden ftir die Austrittsstrahlung (vorwa,rts) clmraktcrist. 
Kurven erbalten, dio von der Quantenenergie abbangen u. durch das Zusammen- 
wirken von COMFTON-Effekt, Photoemission u. Paarbldg. qualitativ erklart werden 
konnen. Es ist umgekehrt moglich, auf die Quantenenergie zu schlieBen. Die Ein- 
trittsstrahlung (ruckwarts) steigt m it der Ordnungszabl entspreebend der zunehmenden 
Riickdiffusion, der Verlauf biingt aber nur wenig yon der Quantenenergie ab. (Z. Physik
102. 762—67. 6/10. 1936. Heidelberg, Kaiser-Wilh.-Inst. f. medizin. Forseh.) G. Schmi.

I. Kurtschatow und G. Shchepkin, Uber die seleklive Absorplion von Neutronen. 
Der Absorptionskoeff. des Filters eines bestimmten Elemcntes ist am groBten, wenn 
dio Intensitat des Neutronenbundels auf der Grundlage der kiinstlichen Radioaktiyitat 
dea gleicbcn Elementcs bestimmt wird. Vff. bestimmen die Energiegrenzen des Ge- 
bietes der selektiven Absorption. Eine angenaherto Schiitzung kann durch Best. der 
Ag-Aktiyitat ais eine Funktion der Dicke der Paraffinwacbsschicht fur yerschied. 
Filtrationen des Bundels erbalten werden. Die Unters. wird durchgefubrt mit Neutronen, 
die wahrend des Zcrfalls von Be durch die y-Strahlen von Rn u. seiner Nachfolgeprodd. 
erbalten wurden. Die Neutronenquelle wurde in den Mittelpunkt von Paraffinwaohs- 
kugeln mit yerschied. Durcbmesser gebracht. In  allen Verss. diente eine Ag-Platte 
an der Oberflache der Kugcl ais Indicator der Intensitat. Die Aktiyitat wurde mit 
einem GEIGER-MULLER-Zabler registriert. In den Ergebnissen werden die prozentualen 
Yerbaltnisse der weichen Komponento der Neutronenstralilung zur Gesamtstrahlung 
in Abhangigkeit von der Dicke des Paraffinwachses wiedergegeben. Ebcnfalls wird 
die prozentuale Absorption der Neutronen in einer 1,13 mm dicken Ag-Schicht fiir 
yerschied., Paraffindicken aufgezeichnet. Aus den Ergebnissen kann geschlossen 
werden, daB der Absorptionskoeff. in Ag der harten Komponento groBer ist ais der der 
weieben Komponento, u. daB der Absorptionskoeff. am groBten ist fiir Neutronen, 
die prakt. keine Bremsung erlitten haben. Das Gebiet der selektiyen Absorption fiir 
Ag tr itt  boi ziemlich hohen Neutronenenergien auf. Die Energien der Neutronen der 
yerwendeten Quelle lagen zwischen 2 u. 5 -105 eV, das Gebiet der selektiyen Absorption 
zwischen 10* u. 105 eV. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 102—05.1936. Leningrad, Physikal.- 
Tecbn. Inst.) G. S c h m id t .

V. Rajewski, Bemerkvng iiber die Einfangprozesse iangsamer Neutronen. Bei der 
Darst. der groBen StoBąuerschnitto von Atomkernen gegeniiber langsamen Neutronen 
wird angenommen, daB es sich dabei in der Regel um Einfangprozesse unter Emission
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Ton y-Strahlung handolt. Nach neueren Ergebnissen soheinen in einigen Fallen selbst 
bei schweren Atomkemen auoh andersartige Einfangprozesse eine Rolle zu spielen. 
In  yielen Fallen ist das Verlmltnis von Absorptions- u. elast. Streuąuerschnitt langsamer 
Noutronen von der GroBenordnung 1. In anderen Fallen aber kann das in Frage 
stehende Vorhaltnis sehr viel groCer ais 1 werden. Wird der reagierende Atomkem 
schemat, ais eine absorbierende Potentialmulde behandelt, so ergeben sich im Grenzfall 
kleiner Absorptionswahrschoinlichkeiten Beziehungen fiir das Verhaltnis von Ab- 
sorptions- u. elast. Streuąuerschnitt. Dieses Verhaltnis ist im allgemeinen angenahert 
gleich dem Verhaltnis von der Wahrscheinlichkeit (/?) fiir den Neutroneneinfang beim 
Durchlaufen des Kemradius zu dem Prod. (y) Wellenzahl des Neutrons auBerhalb 
des Kerns u. Kemradius. Fiir Neutronen therm. Geacliwindigkeit wird y  angenahert 
gJeich 10-4 u. dam it im allg. auch fi angenahert gleich 10-4. Dieser Wert ist 
nach B e t h e  in t)bereinstimmung mit der Annahme, daB es sich um Strahlungsprozesse 
handelt. Andererseits ist es aber schwer yerstandlich, wio geladene Teilchen mit 
merklicher Geschwindigkeit aus schweren Kernen ausgelost werden konncn, solange 
ihro Emissionsenergie nicht sehr erhebliche Werte erreicht. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 
109—10. 1936. Odessa, Staatsuniv.) G. S c h m id t .

G. Hevesy und Hildę Levi, Die Wirkung der Neutronen auf die Elemente der 
sellenen Erden. (Vgl. C. 1936. II. 428.) Vff. untersuchen die kunstliche Radioaktiritat 
seltener Erden einscblieBlich Sc u. Y. Die Halbwertsperioden der verschied. radioakt. 
Isotope lagen zwisehen 5 Min. u. einigen Jahren. Die gróBte u. kleinste Sattigungs- 
intensitat der Strahlung, die von diesen Isotopen emittiert wird, verhalten sich wie 
10 000 : 1. In  einigen Fallen wurde die Halbwertsdieke in Al der /J-Strahlung u. das 
Energiemaximum des kontinuierlichen /S-Strahlenspektrums gemessen. Es wird ge
zeigt, daB das Verb.-Gewicht seltener Erden in Mincralien, in denen eine fortgesetzte 
Neutronenerzeugung stattfindet, wahrend geolog. Zeit einer geringen Anderung unter- 
worfen ist. (Kong. dansk. Vidensk. Selsk., mat.-fysisko Medd. 14. Nr. 5. 27 Seiten.
1936. Kopenhagen, Univ.) G. S c h m id t .

C. B. Madsen, Die radioaktifen Isotope von Nickel und Kupfer. Die in Zn induzierte
Aktivitat durch NeutronenbesehieBung riihrt von einem Cu-Isotop ber. Vf. unter- 
sucht dio Bldg. von akt. Ni aus Zn, das mit Neutronen bestrahlt worden ist. Die 
Verss. worden mit metali. Zn-Pulver ausgefiihrt. Die nach der chem. Trennung er- 
haltene Aktivitilt zorfiel mit einer Halbwertszeit von nahezu 100 Min. AnsehlieBend 
wurdo dio Halbwertszeit des akt. Cu gemessen. Sie betrug 17 Stdn. Da die experi- 
mentelle Anordnung nur den Nachw. von akt. Prodd. mit ziemlieh langen Halb- 
wertszeiten zulieB, konnte die 5-Min.-Halbwertszeit des Cu nicht gefunden werden. 
Dio Verss., akt. Cl von bestrabltem K  zu trennon, lieferten negative Ergebnisse. Dieses 
wird dor Móglichkeit zugeschrieben, daB nieht Cl1730, sondern Cl1738 der Trager der 
Cl-Aktivitat ist. (Naturę [London] 138. 722. 24/10. 1936. Aarhus, Univ.) G. SCHMIDT.

F. A. Heyn, Nachweis fiir die Auslosung von zwei Neutronen aus Kupfer und 
Zink durch ein schndles Neutron. Vff. bestimmen die Rkk. u. Halbwertszoiten der akt. 
Isotope bei der BeschieBung von Cu u. Zn mit Neutronen aus verschied. Quellen. 
Im Fallo von Cu erscheint die 10,5-Min.-Halbwertszeit nur mit den sehnellen Neutronen 
aus Li 4- H2. Bei der Bestrahlung des Zn erscheint die 60-Min.-Halbwertszeit bei 
Verwendung sclineller Neutronen aus der (Li +  II2 +  Ag +  Cd)-Quelle u. nicht mit
Neutronen aus der (H2 +  H2)- oder (Bo +  H 2)-Quelle, was die Móglichkeit ausschlieBt,
daB diese Aktivitat der Wrkg. langsamer Neutronen zugeschrieben werden kann. Eine 
chem. Trennung dor verschiedenen radioakt. Substanzen ergab, daB Cu wic erwartet, 
oino 6-Min.- u. eine 10—12-Stdn.-Halbwertszeit aufwies. Zn, das elektrolyt. aus der 
Lsg. gefallt wurde, zeigtc dio 60-Min.-Halbwertszeit. Beido Aktivitatcn miissen dahor 
den Isotopen dor bcstrahlten Elemente zugeschrieben werden. Eine Unters. der durch 
Cu emittiorten Teilchen (10,5-Min.-Halbwertszeit) mittels der magnet. Ablenkung 
ergab, daB diese Teilchen Positronen waren. Fiir diese abgelenkten Positronen wurde 
eine Halbwertszeit von etwa 10 Min. gefunden. Die Intensitat der 60-Min.-Halbwerts- 
zeit des Zn war zu gering, um die abgelenkten Teilchen mit Sicherheit zu beobachten. 
Aus diesen Angaben lassen sich folgende Rkk. mit sehnellen Neutronen ableiten:

Cu03 +  n 1 -> Cu02 +  2 n», Cu62->- Ni«2 +  o+;
Zn66 -f n 1 ->- Zn65 +  2 n1, Zn65->- Cu65 +  e+ .

Das gleiebe Zn-Isotop kann durch Einfang eines langsamen Neutrons nach folgender 
R i. gefunden werden: Zn01 +  n 1^  Zn60. (Naturo [London] 138. 723. 24/10. 1936. 
Eindhoven, N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.) G. SCHMIDT.
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E. Buch Andersen, Ein radioaktives Eisenisotop. Die FERMIschen Verss. haben 
ergcben, daB dic in Fe durch NoutronenbeschieBung induzierte Aktiyitiit von einem 
Mn-Isotop herriihrt. Mittels eines empfindlichcn Zahlrohres gelingt es dem Vf., das 
akt. Fe vom Co, welches m it Neutronen bestrahlt worden ist, zu isolieron, wogegen 
bcstrahltcs Fe nach Entfemung des Mn ais inakt. gofunden wird. Die Verss. werden 
m it Co ais Metali, Oxyd u. Carbonat ausgefiihrt. Die chem. Isolierung nach der Akti- 
vicrung wird im cinzelnen bcsclirieben. Das erhaltene Endprod. Fe20 3 zeigte eine 
Aktiyitiit, die mit cinor Halbwertszeit von nahozu 72 Stdn. zerfiel. Da nur ein cinziges 
Co-Isotop in nachweisbarer Menge yorhanden ist, kann geschlosson werden, daB diese 
Aktiyitat vom Isotop Fe2659 herruhren muB. Diescs Ergebnis stimmt mit neueren 
Untersa. iiber die isotop. Zus. des Fe iiberein, die ergeben haben, daB die Isotope Fe2667 
u. Fe2C58 stabil sind u. in Betragen yon 2,8 u. 0,5% des Elementes yorhanden sind. 
Diese Angaben erklaren auch dic Tatsache, daB es unmoglich ist, dio Bldg. eines akt. 
Fe-Isotops durch BeschieBung von Fe selbst naehzuweisen. Die Verss., akt. Zn aus 
bcstrahltem Ga u. akt. Cr aus bcstrahltem Mn zu isolieren, lieferten negatiye Ergebnisse. 
(Naturo [London] 138. 76—77. 11/7. 1936. Aarhus, Uniy.) G. S c h m id t .

E. Lopoukhin, Ober einige Eigensćhaftm der radioaktiven Reihen. Inhaltlieh 
ident. mit der unter C. 1936. II. 3395 referierten Arbeit. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 
27—33. 1936. Leningrad, Inst. d. Civil-Ingenieure.) G. S c h m id t .

W. Eichenberger, Zur Frage der von Beboul beschriebenen Erscheinungen einer 
kiinstlichen Radioaktwitat zweiter Art. (Vgl. C. 1936. II. 3514.) Dio von REBOUL 
(C. 1933.1. 3275) mitgeteilten Erscheinungen wurden an yerschied., dureh die Strahlung 
von „Halbleiterzellen“ aktiyierten Substanzen genauer untersucht. Uber die Ergeb
nisse der cinzelnen Verss., dio im Bef. nicht gebracht wordon kónnen, ygl. das Original.
— Die Annahme einer kiinstlichen Radioaktiyitat hat Vf. von yomhorein ais unwahr- 
scheinhch ausgeschlossen, dagegen hielt er das Auftretcn einer neuen Art yon Phos- 
phoresoonz fiir moglich. Die Ergebnisse der durchgefuhrten Verss. zwangen aber dazu, 
auch diese Hypothese fallen zu lassen. Es handelt sich yielmehr um folgendes: In  der 
Nahe des Gitters der Zellen bildet sich Ozon, das an der Oberflache der untersuchten 
Korper (Papier, Paraffin u. a.) Ozonide erzeugt. Diese Ozonide zers. sich in Ggw. 
yon Feuchtigkeit, u. das hierbei entstehende H 20 2 wirkt auf die photograph. Platte 
ein (RUSSEL-Effekt). — Die yon R e b o u l  beschriebenen elektrometr. Wirkungen 
sind nicht durch Ionisation bedingt, sondem durch Reste von Polarisation der be- 
treffenden Dielektrilca. (Helv. physioa Acta 9. 467—89. 1936. Neuchatcl, Univ., 
Physikal. In s t.)  SKALIKS.

M. Fierz, Ober die Vortausdmiuj von Strahlung durcli Ozon und Ozonide. Es werden 
einige Verss. bcschrieben, die zeigen, 1. daB Ozon direkt auf die photograph. Platte 
wirkt, 2. daB ozonisierte Substanzen (Papier, Kautschukozonide) durch wegdiffun- 
dierende Gaso u. nicht etwa durch Strahlungen ebenfalls Schwarzungen auf dor photo
graph. P latte erzeugen. — Dieselben Wirkungen werden mit Papier erhalten, das naoh 
REBOUL mit einer „halbleitenden Zolle“ aktiviert ist: Wiihrend der Aktivierung liegt 
namlich das Papier unmittelbar unter einer Glimmentladung u. wird ozonisiert. Wenn 
die „Zello“ in einer H 2-Atmospharc betrieben wird, so bleibt dio Aktiyierung aus. — 
Diese Ergebnisse bilden eine gute Bcstatigung der Unterss. von ElCHENBERGER 
(yorst. Ref.). (Helv. phj^sica Acta 9. 490—91. 1936. Zurich, Uniy., Physikal. 
Inst.) “ Sk a l ik s .

Hermann Hoerlin, Die Breitenabhangigkeit der Ultmstmhlimg in Meereshohe und 
ihre Andcrung mit der Hóhe bis 6000 m. Vf. teilt die genauon Ergebnisse yon Messungen 
der Breitonabhangigkeit der Ultrastrahlung aus den Jahren 1932 u. 1933 mit. Der 
groBte gemessene Breiteneffekt im Atlantik betragt vom geomagnet. (geom.) Aąuator 
bis Spitzbergen 17%; vom geom. Aąuator bis zur Magallanes-StraBe betragt die Zunahme 
10,5%. Dio Kurven laufen nicht symm. zum geom. Aąuator. Femer wurde das 
Bestehen eines Langenoffckts der Ultrastrahlung bestatigt. Das Maximum der Ultra- 
strahlungsintcnsitat entlang des geom. Aąuators liegt walirscheinlich bei 80° Wcsten. 
Die GroBe des Breiteneffektes nimint mit der Hohe stark zu. Das Schwachungs- 
ycrhaltnis mit 10 cm Fe ist ebenfalls breitenabhangig. (Z. Physik 102. 652—77. 25/9. 
1936. Stuttgart, Techn. Hochschule.) G. S c h m id t .

Y. Nishina und C. Ishii, Ein Hóhcn-strahlcnstofi in  einer Ticfe, die S00 m Wasser 
aquivalent ist. Vff. berichten uber Messungen der Hohenstrahlintensitaten i m S i m i d u -  
Timnel der japan. Eisenbahn. Der MeBapp. bestand aus einem NEHER-Elektroskop. 
Die Ionisationskammer hatte einen Durchmesser yon 15 cm u. war mit 11 cm Pb
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bedeckt. Die vertikalo Dicko der Felacn scliwankte zwischen 1320 u. 120 m, was etwa 
3400 u. 340 m W.-Aquivalent entsprach. Dic Ergebnisse der Messungen werden in 
Form einer Tabelle wiedergegeben. Aus den Ergebnissen gehfc hervor, daB dio Hohen- 
strahlen durch mehr ais 800 m W. u. walirseheinlich noch viel tiefer gehen konnen. 
In  einer vertikalen Tiefe yon 325 m wurde z. B. ein HóhenstrahlenstoB in der GróBe 
von etwa 107 Ionen beobaehtet. (Naturę [London] 138. 721—22. 24/10. 1936. 
Tokio.) G. Sc h m id t .

Max G. E  Cosyns, Spezifische Ionisation der Hohenstrahlung. Vf. bestimmt die 
spezif. Ionisation einer durchdringenden Strahlung (Hohenstrahlung, schnelle Elek- 
tronen usw.) durch Verglcick der Wirksamkeit eines GEIGER-MuLLER-Zalilers ent- 
sprechend den verschied. inneren Drueken. Die fiir die Best. der mittleren Weg- 
lange crforderliche Integration wird graph. u. numer, fiir den allgemeinen Fali zweier 
gleieher Zahler, die parallel gerichtet u. fiir Koinzidenzzahlungen verbunden sind, gelost. 
Fiir die experimentelle Prufung besaBen die venvendetcn Żahler ein (Jberspannunga- 
gebiet in der GróBenordnung von 1000 Volt. Es wird die spezif. prim. Ionisation 
in H z, He u. A r, sowio die spezif. Gesamtionisation in A r gemessen. Die absol. Intensitat 
der Hohenstrahlung wird ebenfalls angegeben. Die Ubereinstimmung zwischen den 
esperimentellen Ergebnissen u. der berechneten Kurve zeigt eine merkliche Homogenitat 
der spezif. Ionisation der yerschied. Komponenten der Hohenstrahlung an. (Naturę 
[London] 138. 284. 15/8. 1936. Briissel, Physikal. Labor.) G. SCHMIDT.

A. R. Hogg, Stofle der Hohenstrahlung. Vf. beobaehtet HohenstrahlenstoBe in 
einem IonisationsgofaB, das mit C02 bei 10 a t Druck gefiillt war u. vóllig von 10 cm Pb 
umgeben war. Die GroBe der StoBe wurde zwischen 35 u. 1800 Strahlen geschatzt, 
wahrend die durchschnittliche Haufigkeit bei den Dimensionen des GefaBes 0,88 pro 
Stde. betrug. Dio GroBenverteilung der StoBe laBt sieh durch einen bestimmten Aus- 
druck darstellcn; ebenso dio Haufigkeiten, mit denon 0, 1, 2, 3 oder 4 StoBe in einer 
bestimmten Zeiteinheit auftreten. Der Barometereffekt ergab sieh zu angenahert 
—0,75% pro mm. (Naturę [London] 138. 77—78. 11/7. 1936. Mount Stromlo, 
Canberra.) G. Sc h m id t .

K. Gailer, Ein Bcitrag zur Lichtanregung beim Korpuskularsto/3. Die opt. An- 
regung von Atornen durch Kanalstrahlen ist bisher theoret. noch wenig bearbeitot. 
Eine Arbeitshypothese von D o p e l fiihrt den Begriff der „ubertragbaren Energie11 
ein, die die korpuskulare Wechselwrkg. beherrsehen soli. Sie besteht aus der Trans- 
lationsenergie des Elektrons u. einem Bruchteil der kinet. Energie der stoBenden 
Korpuskol. In  einer vom Vf. schon friiher (C. 1936. I. 2692) beschriebenen 
App. werden Wasserstoff- bzw. Heliumkanalstrahlen bis zu 30 k \ ' erzcugt. Diese 
treffen auf eine Magnesiumfolic, die auf hoho Temp. elektr. gegliiht wird u. sieh dabei 
m it einer Mg-Dampfschicht umgibt. Das emittierte Licht wird spektrograph. unter- 
sucht. Es treten lediglich die Bogen- u. Funkenlinien des Mg auf, wahrend Ho u. H 
unangeregt bleibon. Vf. bespricht in diesem Zusammenhang auch Messungen anderer 
Autoren, die den StoB von IC-Teilchen unter ahnlichen Gesichtspunkten untersucht 
haben, u. kommt zu dem SehluB, daB alle diese MeBresultate in qualitativer tlberoin- 
stimmung m it den DoPELschen Anschauungen stehen. (Z. Physik 103. 303—14. 9/11. 
1936. Wiirzburg, Physikal. Inst. d. Univ.) REUSSE.

W. Fabrikant, Beitrag zur Frage iiber das Verschivinden der Spektrallinicn in 
Marken elektrischen Fełdem. Vf. weist darauf hin, daB dio von LANCZOS (C. 1931.
I. 3537) fiir die Intensitatsschwachung von Spektrallinien in starken elektr. Feldem 
entwickelte Theorie in ihrer zahlenmaBigen Auswertung auf einer unzutreffenden 
Annahme beruht, u. daB eine konsequent durchgefiihrto klass. Berechnung fiir den- 
jenigen Gradienten der elektr. Feldstarke, der zum Verschwinden der Linien erforderlieh 
ist, annehmbare Werte liofert. Diese klass. Berechnung fiihrt Vf. auf Grund einer 
von SMUROW (Arch. f. Elektrotechnik 22 [1929]. 31) aufgestellten Theorie fiir die 
Linien Hr  Ha, H£ u. H> durch. Dio Ergebnisse zeigen, daB diese Emissionslinien bei 
solehen Gradienten yerschwinden, die den gewóhnlichen Ionisierungsgradienten 
nahekommen. Fur dio bei kleineren Gradienten auftretende Intensitatsschwachung 
gibt die klass. Theorie dagegen keine befriedigende Erklarung; diese Schwachung ist 
eine wellenmechan. Erscheinung. — Die von B e t h e  (Handb. d. Physik, 2. Aufl., 
Bd. 24/1, S. 412) in Anlehnung an LANCZOS entwickelten theoret. Yorstellungen werden

*) Spektr. u. a. opt. Eigg. organ. Yerbb. vgl. S. 1119, 1123, 1183.
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kritisiert. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. U L  215—17. Moskau, Opt. Staate- 
inst., Elektrotechn. Inst.) Z e i s e .

Orrell Darbyshire, Bemerkung: Der Zustand3JIlu wid das Absorptionskontinuum 
des Brommolekuls. Dos von B r o w n  (C. 1932. II. 1751) beobach te te  System von Ab- 
sorptionsbanden des Br2 im femen U ltra ro t, das dem Elektronenubergang 12 g+ ->- 3ITl „ 
zugeordnet wurde, wird bei hoherer Temp. des Br2-Dampfes (450 s ta tt 100°) erneut 
aufgenommen. Hierbei ergeben sieh aber nur 2 neue Werte von A O' (v 1/„) u. neuo 
Wert-c von A O" (v +  1/2). Ferner werden 7 neue j>'-Folgen (v" =  8 bis v" =  14) sowie
3 neue isotope Bandenkópfe gefunden. Aus den Beobachtungen wird der SchluB gezogen, 
daB die BROWNSche Abzahlurig der v um 7 ±  2 Einheiten erhoht werden niiiBte. M it 
dieser Anderung erhii.lt Vf. fiir den Zustand 3771 u die Konstanten co/ =  170,7, xe' coj =
з,694, vc =  13 814, D0' =  2180 cm- 1  ( =  0,269 eV); dieser Wert der Spaltungs-
energie D0' ist fast doppelt so groB wie der von JeuO N S u . SPONER angegebene Wort 
(0,144 eV). Ferner folgt r /  =  2,64 A. Im Zusammenhanghiermit werden die von AcTON, 
AlCKIN u . B a y l i s s  (C. 1936. II. 3056) fur das von ihnen beobaehtete Absorptions- 
kontinuum vorgeseblagencn Deutungen sowie einige weitere Deutungsmoglichkeiten 
diskutiert; es selieint, daB keine von diesen zur vollstandigen Erklarung der beobaohteton 
Maxima ausreieht. (J. chem. Physies 4. 747—48. Nov. 1936. Newcastle-on-Tyne, 
Armstrong College, Phys. Dep.) Z e is e .

Leon Bloch und Eugśne Bloch, Erweiterung des Quecksilberspektrums im ezlremen 
Ultranioletl. Die bis A =  740 A reiehenden Wellenlangenmessungen von C a r r o l l  
(C. 1926. I. 2172) werden m it der fruber (C. 1936. I. 4254) besekriebenen Anordnung 
unter Verwendung eines 1 -m-Gitters m it streifendem Einfall bis /  =  220 A ausgedehnt. 
Ferner wird das Gebiet zwiseken 1700 u. 800 A nach der Metk. des senkreckton 
Einfalls erneut ausgemessen. Obwohl die Messungen der Vff. in diesem Bereiche 
weniger sicker sind, liefern sic gute Ubereinstimmung mit den Beobachtungen von 
C a r r o l l ;  jedoch werden zahlreicke neue Linien gefunden u. viele von CARROLL dom 
Hg zugeschriebene Linien auf andere Weise gedeutet. Im zweiten Bereicko geben 
die Vff. eine versucksweise Einordnung der Linien in die versckied. Funkenspektren 
(Hg II, Hg III , Hg IV). Die Ergebnisse der Vff. stimmen m it anderen Analysen uberein. 
(Ann. Physique [11] 6 . 561—74. Nov. 1936.) Z e is e .

A. Kastler, TJntersućhungen uber die sichtbare Fluorescenz des QuecksiU>erdampfes. 
Im theoret. Teii werden die Intensitaten u. Polarisationsgrado der in der siehtbaren 
Fluorescenzstrahlung des Hg-Dampfes enthaltenen Linien 4046, 4358 u. 5461 A, dereń 
Emission auf einer stufenweisen Anregung beruht, auf Grund der Hypothese bereehnet, 
daB zwischen den beiden Etappen der Anregung Koharenz besteht. Dio anregendon 
Wellenlangen sind 2537 u. 4358 A. Vf. gelangt zu folgenden theoret. Schlussen: 1. Die 
Polarisationsgrade der Fluorescenzlinien des reinen Dampfes sollten bei der Anregung 
m it naturlicher Straklung das entgegengesetzto Vorzeicken der in Ggw. von N2 ge- 
messenen Werte kaben. 2. Die Depolarisation der Fluorescenz des reinen Dampfes, 
infolge Druckerhókung oder Anlegung eines gegen den Beobachter gerichteten Magnet- 
feldes, sollte starker ais bei Ggw. von N, sein. 3. Die Koharenz zwischen den Anregungs- 
stufen sollte eine opt. Trennung der paarigen u. unpaarigen Hg-Isotopen ermoglichen. — 
Im  experimentellen Teil werden jene theoret. Folgerungen durch Anregung mit 
naturlicher bzw. polarisierter Strahlung nachgepriift u. im wesentlichen bestatigt. 
Die hierbei mit zirkular polarisiertem Licht erhaltenen Resultate bedeuten eine emeute 
experimentelle Bestatigung des Prinzips der Erhaltung des Impulses bei dem Energie- 
austausch zwischen dem Atom u. der Strahlung. (Ann. Physique [11] 6 . 663—750. 
Nov. 1936.) Z e is e .

E. S. B arr und E. K. Plyler, Die Absorpłionsspektren saurer und basischer 
Losungen im nahen Ultrarot. Es werden die ultraroten Absorptionsspektren von H fi
и. wss. Lsgg. von IICl, HBr, NaOH, KOH, ZnBr2, ZnCU u. Na2C03 im Gebieto von
1,5—2,8 n  aufgenommen. In  Hydroxyden wurden Banden bei 2,30 u. 2,45 /i gefunden, 
in Sauren boi 2,30 u. 2,55 fi u. in hydrolysierenden Salzen bei 2,30, 2,45 u. 2,55 //. Das 
Band bei 2,30 wird durch Hydrat&tion verursacht, das Band bei 2,45 fi gehort zum 
OH-Ion. (J . chem. Physies 4. 92—93. Febr. 1936. North Carolina, Univ., Physies 
D opartm .) D a d ie u .

H arald  V0lkm ann, Messungen des Depólarisation-sgrades bei der molektdaren IAcht- 
zerstreuung. Ausfiihrliche Beschreibung eiiier App., m it der die Depolarisationsgrado 
bei der mol. Liehtzerstreuung von CH4, H2, C 02 u. N20  gemessen werden. Vf. zeigt 
im Gegensatz zu der Ansicht von C abannes, daB friihero Messungen durch bisher
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unbekannte Fehlerąuellen stark gefalscht sein kónnen, was zu einer tlberschatzung 
ihrer Genauigkeit gefiihrt bat. Ais Hauptfehlerquelle erkennt Vf. eine Eig. des zur 
Messung benutzten Wołlastonprismas (WP.), daa namlich fiir das Verhaltnis der hori- 
zontal u. yertikal scliwingenden Komponenten des .seitliehen Streulichts falsche Werte 
liefert, wenn die Intensitat des Primarstrahls ortlieh yerschieden ist. Vf. gibt ein neues 
MeBverf. an, bei dom das WP. in sick um 180° gedreht wird. Dann gilt fiir den De- 
polarisationsgrad sta tt A — tg3 a: A =  tg o ^ -tg a2. Mit dieser nouen Vers.-Anordnung 
werden folgende Depolarisationsgrade gefunden: C II,: A =  0, damit falU der łetzłe 
Einwand gegen die Tetraedersymmetrie des Methanmolekuls. Ferner ergibt sich fiir 
H 2: A =  0,009 ±  0,001, fur C02: A =  0,0724 ±  0,003 u. fiir N.,0 A =  0,102 ±  0,004. 
(Ann. Physik [5] 24. 457—84. 1/11. 1935. Konigsberg/Pr., Univ.j E u g e n  Mu l l e r .

Fritz Heidenreich, Untersuchungen uber die Polarisation der JRamanstreuung. 
Es wurden mit der Meth. der Zirkularpolarisation die RAMAN-Spektren von Dichlor- 
athylen cis u. trans, Perchlorathylen, Hezaehloratlian, Cyclohexan u. Essigsdureanhydrid 
auf iliren Polarisationszustand untersucht. Die gefundenen Werte lassen sieli gut den 
fur alinlich gebaute Moll. gefundenen Werten angliedern. — Der von'der P la c z e k - 
sohen Theorie der Polarisation der RAMAN-Streuung geforderto Zusammenhang 
zwisehen der linearen u. zirkularen Polarisation wurde bei den RAMAN-Linien von Bzl., 
Tetrachlorkohlensloff, Athylalkoliol, Toluol u. Cyclohezan quantitativ untersucht. Dabei 
ergab sich fiir die richtig zirkular polarisierten RAMAN-Linien bei der Umrechnung eine 
bessere Obereinstimmung mit den von anderen Autoren (mit unpolarisiertem Primar- 
licht) gefundenen Werten fiir gn ais fiir die verkekrt zirkular polarisierten Linien. — 
Die meist ais unaufgeloste Rotations-RAMAN-Linien gedeuteten Verbreiterungen der 
RAYLEIGH-Linien wurden m it der Zirkularpolarisationsmeth. auf ihren Polarisations
zustand untersucht. Bei reiner Rotationsverbreiterung muBten die Verbreiterungen gut 
verkehrt zirkular polarisiert sein. Die Starkę der Verbreiterung wiichst mit der Aniso- 
tropie der Molekule. Jede andere Art von Verbreiterung muB eine Depolarisation er- 
geben. Es wurde nur bei Toluol, Bzl., Essigsaure u. Essigsaureanhydrid eine verkelirt 
zirkulare Polarisation gefunden. Die Verbreiterungen von Athylalkohol, W. u. Cyclo- 
hexan sind richtig zirkular polarisiert. Es miissen also in Fil. auBor der Rotations- 
Terbreiterung noch andere Verbreiterungen auftreten, die von der gleiohen GroBen- 
ordnung sind. — Die von L a n g s e th  ais Rotationszweige der Schwingungs-RAMAN- 
Linie erklarten schwachen Baildon, wie sie im Ammoniak auftreten, wurden m it der 
Zirkularpolarisationsmeth. untersucht u. eindeutig yerkehrt zirkular polarisiert ge
funden. Damit ist ihr Charakter ais Rotationszweige einer Rotationsschwingungs- 
RAMAN-Bande entscliieden. — Eine von SlRKAR im RAMAN-Streuspektr. des Schwefel- 
kohlenstoffs gefundene Dispersion der Polarisation, derartig, daB der Depolarisations- 
faktor einer bestimmten Verschiebung mit der Frequenz der erregenden Linie abnimmt, 
konnte mit der Zirkularpolarisationsmeth. widerlegt werden. Entgegen einer nach 
SlRKAR zu erwartenden verkehrten zirkularen Polarisation bei Erregung mit Hg-Linien 
niedrigerer Freąuenz wurde iiberall deutlich richtig zirkulare Polarisation der unter- 
suehten Verschiebung A v — 655 om- 1  gefunden. (Z. Physik 97. 277—99. 18/10. 1935, 
Jena, Univ., Physikal. Inst.) D ad ieu .

G. S. Landsberg und V. J. Malyiev, Die Linien zweiter Ordnung in den Raman- 
spekłren. In den RAMAN-Spektren von CC14 u. SnBr., wird eine Reihe von schwaehen 
Linien 2. Ordnung gefunden u. durch Koinbinationen der Grundschwingungen gedeutet. 
Das Intensitatsyerhaltnis zwisehen den Linien 2. u. 1. Ordnung betragt ca. 3/1000, in 
naher Ubereinstimmung m it der theoret. Voraussage. Der Charakter (z. B. die Ver- 
breiterung) der Linien 2. Ordnung entspricht demjenigen der zugehorigen Linien 1. Ord
nung. Ferner ergibt sich aus Yorverss., daB sich die Intensitat der Linien des CC14 stark 
mit der Temp. andert. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. III. 365—67. Moskau, 
Inst. f. Physik, Opt. Labor.) ZEISE.

Armin Dadieu und Hans Kopper, Das Ramanspektrum des flussigen Deuterium- 
chlorids. Mittels einer Mikroramananordnung wird das Spektr. des wasserfreien yer- 
fliissigten Deuteriumchlorids, hergestellt aus SiCl4 u. 99%ig. DaO, aufgenommen. Das 
Spektr. besteht aus einer wenig intensiven, breiten u. diffusen Bandę mit einem Maximum 
bei 2041 om-1. HC1 gibt unter analogen Bedingungen eine Bandę bei 2822 cm-1. 
Die Bereehnung nach der Schwingungsgleichung eines Zw eim assenm odells liefert fiir 
DCI einen Freąuenzwert yon  2023 cm-1, woraus man auf eine geringe Verfestigung 
der Bindung D—Cl gegeniiber H—Cl schlieBen kann. (Anz. Akad. Wiss. Wien, math.- 
n a t. KI. 1935. 61.) E u g e n  Mu l l e r .
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C. S. Venkateswaran, Die Ramanspektren der Jodsdure und der Alkalijodaie im- 
feslen und gelosten Zustand. Vf. untersucht dio Ramanspektren von H J 0 3 in Abhangig- 
keit von dor Konz. u. von L iJ0 3, K J 0 3 u. N aJ0 3 in festem u. gelostcm Zustand. Die 
kryst. Jodsaure zeigt 5 starkę Ramanlinien u. eino groBe Zahl schwaelier, scharfer 
Linien. In Lsg. gehen die intensiven Linien in breit-e Banden Iiber. Die Lsg.-Spektren. 
die in einem groBen Konz.-Bereicli von 15 n bis 0,15 n untersucht wurden, zeigen 
Anomalien hinsiclitlich der Intensitat u. Lage der Ramanlinien. Dies ist bisher un-. 
bckannt gewesen, da mit so hohen Konzz. niclit gearbeitet wurde. Vf. nimmt hierfiir 
eine zunelimende Dissoziation der Saure an, die bei Konzz. von 0,5 n noch unyoll- 
standig ist. Weiter wird angenommen, daB in Lsg. Polymerisation vorhanden ist, 
die mit der Verdunnung abnimmt. Die Spektren der Jodate besitzen im allg. zwei 
Linien, die den parallelen Sehwingungen des Pyramidenmodells A X 3 zugeschrieben 
werden. Bei L iJ0 3 u. H J 0 3 wurden zwei weitere Linien beobachtet, dio o-Schwin- 
gungen darstellen. Die parallelen Sehwingungen sind bei allen Jodaten einschlieBlich 
H J 0 3 in Komponenten aufgospalten, u. zwar in vier bei vx u. zwei oder drei bei v3. 
Die Aufspaltung wird zum Tcil auf Entartung =  v2 +  vt  zuriickgefiihrt. Dio Ver- 
schiebung u. dio relativen Intensitaten der Komponenten werden beeinfluBt durch 
das Metallion. Krystallines Kaliumbijodat gibt ein dem H J 0 3 sehr ahnliehes Spektrum. 
Es tr i t t  eino neue Linie auf, die die Esistenz von J 20 6"-Ionen anzeigt. Die Lsg. dieses 
Salzes verhiilt sieh wie eine Mischung von H J 0 3 u. K J 0 3. (Proc. Indian Acad. Sci. 
Seet. A 2. 119—32. 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science.) GÓSSLER.

C. S. Venkateswaran, Die Ramanspektren von PJiosphorsaure und einigen Phos- 
•phaten. Aufnahme u. Auswertung der Ramanspektren von Phosphorsaure in wss. Lsg. 
u. Konzz. von 85, 60, 30, 15, 7, 5 u. 3%. sowie der prim., sek. u. tert. Ammonium-, 
Kalium-, Natriumpho&phaie u. des NaNH4H P04 in wss. Lsgg. u. schlieBlieh der festm, 
kryst. tert. Phosphałe. Dio Aufnahme der Saure ergibt neue Linien, die die Ionisation 
von H 3P 0 4 H+ -f- H 2P 0 4' u. weiter H 2P 0 4' ->- H+ +  H P04", letztcro allerdings 
auch in verd. Lsgg. reeht gering, anzeigen. Eerner werden schwache, fur die OH- 
Schwingungen charakterist. Linien bei der Saure beobachtet. Die drei Phosphatreihen 
geben charakterist. Spektren, die den Ionen H 2P 0 4', H P 04"  u. P 0 4" '  ihren Ursprung 
verdanken. Schliefilich werden die Frequenzverschiobungen des P 04"'-Ions mit denen 
der S04"- u. Se04"-Ionen vergliehen, woraus sieh der Hinweis auf eine tetraedr. S truktur 
des P 0 4"'-Ions ergibt. (Proc. Indian Acad. Sci. Seet. A 3. 25—30. Jan. 1936.) E. Mu.

C. S. Venkateswaran, Polarisation der Ramanlinien an einigen anorganisćhen 
Sćiuren. Das Ramanspektr. starker Elektrolyte in wss. Lsg. zeigt, daB Ubergange 
von der kovalenten zur elektrovalenten Form stattfinden, wobei der Obergangspunkt 
von der Saurestarke u. dereń Zustand abhangt. Die Intensitatsanderung der Raman
linien einbas. Sauren wird durch die Annahme erklart, daB in konz. Lsgg. der Antoil 
an undissoziierten Moll. grofier ist, dio mehrbas. Sauren zeigen eine stufenweise Anderung 
ihrer Dissoziation m it der Konz. —

Die ausfiihrliche Diskussion der Messungen an 70% u. 25% Salpetersaure, 99% 
u. 25% Schwefelsaure, geschmolzener Selensauro u. geschmolzener seleniger Saure 
fuhrt zu folgenden Resultaten: Das S a l p e t e r s a u r e  mol. hat die Struktur a), 
bei der Dissoziation geht die N 02-Gruppe von der Pyramidenform zu einer ebenen 
Struktur uber. Wahrscheinlich findet mit der Ionisation eine Neuordnung der 
Elektronenkonfiguration statt, die die drei Wasserstoffatome der Nitrogruppe ident. 
gestaltet. Bei der J o d s a u r e  gehóren die zwei starkst polarisierten Linien den 
Parallelschwingungen des Pyramidenmol. der Form b) an. Die Linie 789 cm- 1  der

a) H O - N < °  b) H O -+l < |  c) 0 - S < ^ H d) H2 > S e < g  e) 0 = S e < g g

Parallelschwingung andert sieh beim t-bergang vom Jodsauremol. zum Jodation wenig 
u. zeigt so, daB die Pyramidenform wesentlich erhalten bleibt. Bei der S c h w e f e l 
s a u r e  kann die Dissoziation durch die drei Formeln dargestellfc werden:

I  h 8 > S < 0  n H> S < ?  “ > \ r a  l > +S< I
Durch alle drei bleibt die Tetraederform erhalten, wobei II die geringste Symmetrie 

besitzt. Der Polarisationszustand der Ramanlinien der S o l e n s a u r e  ist analog 
denen der Schwefelsaure, lediglich dio groflere Asymmetrie des H Se04'-Ions tr itt  nicht 
so klar in Erscheinung wie dio des H S04'-Ions. Bei der s e l e n i g e n  S a u r e  
zeigt die starko Polarisation der Linie 862 cm-1, daB das H Se03'-Ion geringere Sym-
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metrie besitzt ais das undissoziierte Mol. u. wolil am besten durch die Formel c) dar- 
gestellt wird, fiir das Mol. werden, wio bei der Jodsaure, z w e i Formen angenommen, 
namlich d) u. e). (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 4. 174—85. Aug. 1936. Bangalore, 
Indian Institutc of Science. Department of Physics.) P r u c k n e r .

M. Aschkinasi, P. Kurnossowa und W. Finkelstein, Ramaneffekt nichtwasseriger 
Eleldrolytlosungen. II. Die Losungen von Antimonirichlorid. (I. vgl. O. 1936- II. 1491. 
3636.) Die Ramanspektren der Lsgg. von SbCl, in A. (Konz. 5,8, 13,6 u. 25°/0) u. in 
BzI. (Konz. 15 u. 22%) werden tabellar. dargestellt u. besprochen. Verschiebungen 
der Freąuenzen oder neue Linien treten bei der ather. Lsg. nicht auf. Bei der benzol. 
Lsg. werden. neu die Freąuenzen 477 u. 1236 cm- 1  gefunden, die, wie die Rechnung 
zeigt, der an sieh bekannten Mol.-Verb. 2 SbCl3- CcH0 angehoren. (Acta physicochim. 
URSS 4. 317—24. 1936. Dnjepropetrowsk, Ukrain. Inst. f. physikal. Chem. [Orig.: 
dtsch.]) R. K. M u l l e r .

F. T. Holmes, Das Ramanspektrum des krystallisierlen AmmoncJilorides. D as 
RAMAN-Spektr. des kryst. N H fil  wird bei Zimmertemp., sowio bei hokerer 
Temp. studiert. Zylindr. Krystallaggregate konnten durch Sublimation in einem Spezial- 
ofen erhalten werden. Die bei Zimmertemp. stabile Modifikation lieferto Sckwingungs- 
freąuenzen bei 3146, 3041, 2824, 2010, 1768, 1709 u. 1407 cm-1 . Die boi kókerer Temp. 
bestandige Form liefert RAMAN-Linien boi 3102, 2801, 1931, 1655 u. 1400 cm-1. (J. 
chem. Physics 4. 88—90. Febr. 1936. Virginia, Univ., Physie. Labor.) D a d ie u .

Th. G. Kujumzelis, Raman-Spektra von Głasern. Es werden die RAMAN-Spektra 
einiger Glassorten der Firma SCHOTT & G en., Jena, untorsucht. Im  Gegensatz zu 
den bisher vorliegenden sparlichen Messungen anderer Autoren wird fiir jede Glaseorte 
ein individuelles Spektr. von zum Toil scharfen, zum T eil breiten RAMAN-Linien ge
funden. — Eine neuartige Erschoinung ist eine an die Primarlinio direkt anschlieBende 
kontinuierliehe Bandę, die fur jede Glassorto eine andere Struktur besitzt u. nach 
langen Wellen m it einer scharfen Grenze abbricht. Ein einfacher Zusammenhang mit 
dem RAMAN-Spektr. des kryst. (Juarzes besteht nicht. Bemerkenswert ist die Freąuenz 
bei ~800, die aber nicht von Si02 herruhren kann, da sie auch in Si-freiem Glas auftritt. 
(Z. Physik 97. 561—69. 12/11. 1935. Miinchen, Univ., Physikal. Inst.) D a d ie u .

R. Ananthakrishnan, Uber den Konvergenzfe]iler bei Depolarisationsmessungen. 
Die Nichtparallelitat des Primarlichtes bei der Tyndall-Rayleigk- oder Ramanstreuung 
bewirkt eine VergroBerung des Depolarisationsgrades des Streulichtes. Vf. diskutiert 
das Stroulieht in einem Interferenzfeld u. zeigt, daB bei Beriicksiohtigung der Inter- 
ferenzen der im Brennpunkt zusammenlaufenden Strahlen im Maximum der ricktige 
Wert sick ergibt, wahrend im Interferenzminimum das Depolarisationsyerhaltnis urn- 
gekehrt ist. Einigo experimentelle Beispiele werden angefuhrt. (Proc. Indian Acad. 
Sci. Sect. A 2. 133—42. 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science.) G o s s l e r .

R. Suhrmann und G. Barth, Uber die Anderung des elektrischen Widerstandes 
und des Reflexionsvermdgens ton bei tiefer Temperatur kondensierten Metallspiegeln, 
Fortfuhrung der C. 1936. I. 2045 referierten Arbeit. Die auf amorphen Quarz bei 
20° absol. bzw. 80° absol. aufgedampften Cu-, Ag-, Au-, Cd-, T1-, Pb-, Bi-Spiegel von 
50—150 m/i Dieke (Dickenbest. chem.) erleiden bei allmahlicher Erwarmung auf 
Zimmertemp. u. daruber irreversible Anderungen des elektr. Widerstandes u. des opt. 
Reflexionsvermógens fiir spektral zerlegtes polarisiertes Licht von 250—600 m ft. Dieser 
Vorgang laBt sieh ais ein mit zunehmender Erwarmung fortschreitender tJbcrgang 
der Metallschicht aus dem ungeordneten in den geordneten Zustand deuten. Nach 
der Kondensation bei tiefen Tempp., im ungeordneten Zustand, besitzt das Metali 
einen von der Temp. nahezu unabhangigen abnorm hohen Zusatzwiderstand, der mit 
der Erwarmung auf Zimmertemp. allmahlich auf um so kleinere Werto abnimmt, je 
niedriger die eharakterist. Temp. des betreffenden Metalles ist. Das spektrale Re- 
flexionsvermógen ist nach dem Erwarmen der Spiegel das gleiche, wie es sieh aus den 
an krystallinen Spiegeln erhaltenen opt. Konstanten berechnen laBt. Eine sprunghafte 
Anderung, wie sie K r a m e r  u. Z a h n  (C. 1932. II. 3366) beobachteten, fanden Vff. 
nicht, wolil wegen der hohen Schichtdicken bei Vff. Beschreibung von Vers.-App. u. 
-Methodik, Kurven des Widerstands-Temp.-Verlaufes u. des Reflexionsvermogens. 
(Z. Pkysik 103. 133—69. 28/10. 1936. Breslau, Univ. u. Teckn. Hochsch., Physikal.- 
Ckem. Inst.) ETZRODT.

Carl Zapf, Untersuchimgen mittels des magwtooplischen Kerreffektes. Es wurde 
die polare, magnet. KERR-Drekung an Spiegeln, die aus natiirliehen Magnetitkrystallen, 
Pe30^, geseknitten worden waren, in Abhangigkeit von der ki-ystallograpk. Orientierung
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der Spiegelfliiclien gemessen. Obwohl der Magnetit regu lar kryst., wurde eine Aniso- 
tropie beobachtet. Diese war auch dann nocb magnetoopt. naehweisbar, ais rein 
magnet. Unterss. dazu niclit mehr imstande waren. Messungen des magnet. K e r r - 
Effektes an Fe-Krystalliten in der Oberflache gewalzter Bleehe fuhrten zu keinem ab- 
schlieBenden Ergebnis, weil eino magnet. Sattigung nicht erreicht werden konnte. Es 
konnte h ier nicht entschieden werden, ob die gerade eben erkonnbaren Unterschiede 
der K E R R -K onstanten  versehiedener Rrystallito auf einer verschiedenon Orientierung 
oder auf einer chem. Versehiedenheit dor Krystallite beruhen. Da dies auch eine Pragę 
dor Anisotropie des K ER R -Effektes ist, kann die Entscheidung durch Messungen an 
Einkrystałlen gefallt werden. Magnetoopt. u. magnet. Unterss. der Obcrflacho von ver- 
spannten Fe- u. Ni-Proben zeigten, daB unter den Yers.-Bedingungen ein Einfl. der 
Verspannung des Materials in der Oberflache nicht naehweisbar in Erscheinung tritt. 
Die ballist. Messungen der magnet. Induktion in der Mitte der Proben gliedem sich be- 
kannton Beobachtungsergebnissen ein. Von oxperimenteOem Interesso ist die Be- 
sohreibung einer neuen, gegen horizontale Erschiittertmgen unempfindlichen Gahrano- 
meteraufstellung. (Ann. Physik [5] 27. 477—506. Nov. 1936. Munehen, Univ., 
Physik. Inst.) F a h l e n b r a c h .
*  S. I. Wawilow, Fluorescenzausbeute und -dauer. Die ubliche allgemeine Definition 
der Fluorescenzausbeute u. einige spezielle, den experimentellen Móglichkeiten besser 
angepaBte Definitionen werden erortert. Hierbei wird darauf hingewiesen, daB bei 
Berechnungen der Fluorescenzausbeuten dio Anisotropie (Polarisation) der Strahhmg 
mit berueksichtigt werden muB; dio A rt der anzubringenden Korrektur wird angedeutet. 
Dio fiir das isolierte Mol. in Frago kommenden Auslóschungsmoglichkeiten, die durch 
ihre sehr geringe Dauer gekennzeichnet sind, werden ais „Ausloschungen 1. A rt“ zu- 
sammengefaBt; die auf Wechselwrkgg. mit anderen Moll. beruhenden Ausloschungen, 
die relativ langsame Vorgange darstellen, bezeichnet Vf. ais „Ausloschungen 2. A rt“. 
DerAnteil der Ausbeute, der durch diese 2. Art vonAuslosehung bestimmt ist, wird ais 
„wahre“ Ausbeute bezeichnet. In  Anlehnung an Oberlegungen von P e r r in  leitet 
Vf. dio zwisclien der Ausbeute u. der Anregungsdauer bestehendo Beziehung fiir den 
allgemeinen Fali der Ausloschung ab. Dio erhaltene theoret. Beziehung diirfte in vielen 
Fallen die Zuordnung dor wirksamen Ausloschung zur 1. oder 2. Art ermdglichen. 
Vf. deutet ihro Anwendung auf besondero Falle an. (C. II. [Doklady] Acad. Sci. URSS 
1936. III. 271—76. Leningrad, Opt. Inst.) Z e i s e .

S. I. Wawilow und A. N. SevÓenko, Ausloschung der Fluorescenz durch das 
Ldsungsmittd. Die in der vorangehenden Arbeit (vgl. vorst. Ref.) abgeleiteto Beziehung 
qjx — s/r0 =  s 91 /y  (o =  Fluorescenzausbeute, r  =  mittlero Lebensdauer der an- 
geregten Moll., s — der Teil der absorbierten Energie, dor kciner Ausloschung 1. Art 
unterliegt, r 0 =  Lebensdauer des angeregten Zustandes beim Fehlen einer Ausloschung
2. Art, =  Integral der Absorptionskurve, y  =  eine Konstantę) wird auf einigo Falle 
der Fluorescenzausloschung von Rhodamin B-Lsgg. angewendet. Zur Best. von q u . t  
wird gleiehzcitig die relativo Ausbeute u. die Polarisation der Fluorescenz crmittelt, 
unter Benutzung einer von P e r r i n  u . L e w s c h i n  aufgestellten theoret. Beziehung 
fiir den Polarisationsgrad bei gegebener Temp., Viscositat u. gegebenem Mol.-Vol. 
In  der vorliegenden Arbeit werden die MeBergebnisse ohne niihere Beschreibung der 
Versuchsanordnung usw. mitgeteilt. Untersuchter Temperaturbereich: 289—363°; 
verwendete Losungsmittel: W., Glycerin, Methyl-, Athyl-, Isobutyl- u. Isoamylalkohol. 
Die Ergebnisse sind graph. u. tabellar. dargesteilt. Sie zeigen, daB die beim Erwarmen 
der Lsgg. beobachtete Fluorescenzausloschung im Glycerin eine Ausloschung 2. Art 
ist, die sich aber nicht auf die Wrkg. anderer Rhodamin- oder fremder Moll. zuriick- 
fiihren laBt, da dereń Konz. zu klein ist (Rhodaminkonz.: 2,5-10-6 g/ccm), also nur 
auf der Wechselwrkg. der Rhodaminmoll. mit Losungsm.-Moll. beruhen kann. Ahn- 
liches gilt fur die Lsgg. in W., CH3OH u. C2H5OH; jedoch werden die Erscheinungen 
in den anderen Fallen komplizierter. Messungen mit K J- u. Anilinzusatzen ais aus- 
Idschende Stoffe ergeben, daB die Anderungen der Ausbeute u. des Polarisations- 
grades in den ersten 4Losungsmitteln durch dio spezif. Ausloschung 2. Art jedes Losungs- 
mittels bedingt ist, wahrend in den beiden letzten Losungsmitteln eine Ausloschung
1. Art yorliegt. Ob die steigendo Ausloschung beim Erwarmen durch Wechselwrkgg. 
mit angeregten oder nicht angeregten Moll. bedingt wird, hangt vom Losungsm. ab. 
(C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. H I. 277—84. Leningrad, Opt. Inst.) Z e i s e .

*) Fluorescenz v. Mincralien vgl. S. 1118.



1937. I. At . A u fe a d  d e r  Ma i e r i e . 1097

♦  G. I. Finch und S. Fordbaru, Der Einflyfi der Kryslallgrófie auf die Gitterdimen- 
sionen. Vor kurzem wurde die Vermutung ausgesprochen (F in c h , Int. Conf. Phys.
2 [1934]. 123), daB die Unterscliiede zwischen den mit Róntgenstrahlcn u. den mit 
Elektronen bestimmten Gitterkonstanten von ZnO durch dio Theorie von L e n n a r d - 
J o n e s  (C. 1930. II. 3505) zu erklaren seien, nach welcher die Gitterkonstanten yon 
homoopolaren Verbb. mit abnehmender KrystallgroBe zunehmen sollen, wahrend die 
heteropolaren Verbb. das umgekehrte Verh. zeigen. Die bisher vorliegenden RSntgen- 
unterss. sind nicht genau genug, um iiber die Giiltigkeit der Theorie zu entscheiden, 
durch Unterss. m it Elektronen miiBte aber eine Entscheidung moglich sein. Vff. haben 
daher die Gitterkonstanten einer Reihc von Alkalihalogeniden mit schnellen Elektronen 
bestimmt. Au u. Grapbit dienten ais Vergleichsstoffe. In einer Tabelle werden die 
mit LiF, LiCl, LiBr, L iJ, NaF, NaCl, NaBr, NaJ, KF, KCl, K Br  u. K J, sowie mit 
Graphit u. ZnO erhaltenen Werto der Gitterkonstanten mit den entsprechenden róntgeno- 
graph. Werten verglichen. Bei LiF, LiCl, LiBr, NaBr, N a J , K F herrscht Oberein- 
stimmung der Róntgen- u. Elektronenwerte, obwohl (aufier bei LiCl) alle Elektronen
werte deutlich etwas groBer sind ais die Róntgenwerte. Andrerseits sind bei L iJ , NaF, 
NaCl, KCl, KBr, K J  u. ZnO die Elektronenwerte (um rund 0,2—0,5 A) groBer ais die 
Róntgenwerte. Vff. diskutieren dio verschied. Erldarungsmóglichkeiten u. kommen 
zu dem SchluB, daB nur die Annabme eines Einfl. der KrystallgroBe auf dio Gitter- 
konstante eine verniinftige Erklarung gibt. Mit Sicherheit kann jedenfalls gesagt werden, 
daB die Gitterkonstanten eines Ionenkrystalls von der KrystallgroBe abhangen, zu- 
weilen sogar in botrachtlichem Mafie. (Proc. physic. Soc. 48. 85—94. 1/1. 1936. Imp. 
College of Sci. and Techno!.) SKALIKS.

N. SeljakOY, Einige Bcmerkungen iiber a- und fi-Eis. Die in einer friiheren Arbeit 
(vgl. C. 1936. II. 3882) beschriebenen Modifikationen des Eises mit den Lauesymmetrien 
De h (a) u. C3i (fi) werden weiter untersucht. Achsenverhaltnis c/a fiir a-Eis: 1,62; 
fiir fi-Eis: 1,33. a-Eis entsteht m it 0,5—5°-Neigung seiner liexagonalen Achse gegen 
dio Wasseroberflaehennormale, an der es gebildet wird; der entsprechende Winkel ist 
beim fi-Eis 5—10°. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. II. 227. Leningrad, 
Inst. f. experim. Meteorologie.) B u s s e m .

Dick Lundqvist und A. Westgren, Die KrystaUslmklur von Cu3VSt . Pulver- 
aufnahmen an synthet. hergcstelltem Sulm nit, Cu3VS,u erhalten durch Zusammon- 
schmelzen von Vanadiumsulfid mit Cu u. S in den berechneten Mengen in eyakuierten, 
zugeschm. Quarzrohren, mit Cr if-Strahlung ergaben eine Bestatigung der von P a u l in g  
u. HULTGREN (C. 1933 .1. 2235) gefundenen Struktur. Die Kantenlange des Elementar- 
wurfels ergab sich zu a =  5,379 A; in der Zelle ist 1 Mol. enthalten._Raumgruppo T  d1 
mit 1 V in 0 0 0, 3 Cu in ł/2 0 0, 0 1/2 0, 0 0 x/2 u. 4 S in x  x  x; x  x  x \ x  x  x; x  x  x  mit 
x — 0,235. (Svenak kem. Tidskr. 48. 241—43. Okt. 1936. Stockholm, Inst. f. allg. 
u. anorgan. Chem., Hocbschule.) GOTTFRIED.

A. Polesickij, Ober die untere Bildungsgrenze von Mischkryslallen des neuen 
Typs. Unter Mischkrystallen des neuen Typs versteht Vf. solche, dereń Komponenten 
den GRlMMschen Bedingungen geniigen. Untersucht wurde die untere Bldg.-Grenze 
des Syst. KOlOyPbSOt . Zu diesem Zweck wurdo dio Loslichkeit des P bS04 erhóht 
durch Zugabo eines anderen Elektrolyten. Es wurdo so vorgegangen, dafi KC104 aus- 
kryst. Ayurdo aus der gesatt. Lsg. von PbS04 in konz. Lsgg. von NaN03. Der RaD- 
Geh., des radioakt. Isotops des Pb wurde in der Lsg. vor u. naeh der Krystallisation 
des KC104 bestimmt. Trotz der durch das N aN03 bedingten Zunahme des Loslich- 
keitsprod. [Pb] [S04"] tra t Mischkrystellbldg. mit IvC104 nicht ein. Es wird dio Frage 
offen gelassen, ob entweder dio untere Grenze viel hóher liegt oder daB dio Moglichkeit 
der Mischkrystallbldg. nicht allein von der Konz. der zweiten Komponente abhangt, 
sondom auch von dem Aktivitatskooff., der m it steigender Loslichkeit abnimmt. 
(C. R, [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. IV. 65—66. Leningrad, Chem. Labor. d. 
Radiuminst.) Go t t f r ie d .

Karl Schaum, Zur Keimfrage. Gedrangte Literaturiibersicht iiber die Wrkg. 
von festen Keimen bei Phasenspaltungen unter bcs. Beriicksichtigung der Beziehungen 
zum photograph. Entw.-Vorgang. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem. 35.
238—40. Sept./Okt. 1936.) K u. Me y e r .

L. M. Schamoyskij, Ober den photographischen Elemenłarprozefi in  Ionen- 
krystallen. Vf. leitet auf Grund theoret. Erórterungen eine neue energet. Gleichung

*) Krystallstrukt. v. Mineralien vgl. S. 1118; v. organ. Verbb. vgl. S. 1127. 
XIX. 1. 71
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fiir das erste Absorptionsmaximuin ab. Sie hat die Form hr =  E  — J  +  A'e2/d ■ (n — l/n , 
wo E  die Elektronenaffinitat, J  die Ionisationsarbeit des Metalls, A  dio MADELUNGSche 
Konstantę, e die Elementarladung u. d die Entfernung der Zentren entgegengesetzt 
geladener Ionen im Krystall bedeutet. Es zeigt sich, daB die Gleichung dann zutrifft, 
wenn die sich bildenden Atome gasfórmige Eigg. besitzen. (C. R. [Doklady] Acad. 
Sci. URSS 1936. IV. 57—61. Moskau, Inst. f. angewandte Mineralogie.) G o t t f r ie d .

Ernst Cohen und A. K. W. A. van Lieshout, Die Geschwindigkeit polymorpher 
Umimndlungen. IV. Einfluji mechanischer Deformalion auf die Umwandlungs- 
geschmndigkeit polymorpher Metalle. II. Der Emflu/3 metallischer Beimengungen. 
Gleichen Inhalts wie die C. 1936.1. 4118 referierte Arbeit. (Z. physik. Chem. Abt. A 177. 
331—36. Okt. 1936. Utrecht, VAN’t  HO FF-Labor.) B a n s e .

P. S. Belonogow, Der Zerfall der fes len Lomng in den Legierungen von Palladium 
mit Kupfer. Es werden dic Eigg. der Pd-Cu-Legierungen in getemperten u. ab- 
geschreckten GuCproben untersucht u. auf Grund der Werte fiir Hartę u. elektr. Leit- 
fahigkeit, sowio auf Grund der Ergebnisse der therm. Analyse u. der Unters. der Mikro
struktur auf das Vorliandensein yon komplizierten Umwandlungen im Verlauf der 
langsamen Abkiihlung der Legierung geschlossen; diese Umwandlung ergibt ein kon- 
tinuierliches isomorphes Gemisch zweier Stoffe u. besteht im Zerfall der festen Lsg. 
unter der Bldg. einer Phaso wechselndcr Zus. aus zwei Verbb. Cu3Pd u. CuPd. Den 
beiden chem. Verbb. entsprcchen 1. Maxima auf der Kurve der therm. Analyse (Temp.- 
Konz).; 2. Minima auf der Kurye fiir Hartę (nach B r in e l l  u . R o c k w e l l ) in ge- 
tempertem Zustand u. 3. Minima auf der Kurvo der elektr. Leitfiikigkeit. Diese Be- 
funde stehen im Einklang mit den Ergebnissen der Mikroanalyse. (Metallurgist [russ.: 
Metallurg] 11. Kr. 6. 92—95. Juni 1936.) v. F u n e r .

V. Gridnew und G. Kurdjumow, Der EinflufS des Nickeh auf die Lóslichkeits- 
grenzen der a -Phase der Cu-Al-Legierungen. Zur Unters. der fiir die Ausscheidungs- 
hartung in tern. Systemon wiclitigen Frage nach der Beeinflussung der Lóslichkeits- 
grenzen im bin. Syst. durch Zusatz einer dritten Komponente wird die Loslich- 
keitsanderung des Al in Cu bei Cu-Al-Legierungen mit 82—98 Gew.-% Cu durch Zu
satz yon 2 u. 4 Gew.-% Ni rontgenograph. durch Messung der Gitterkonstanten sowie 
dilatometr. u. mikrograph. ermittelt. Dabei ergibt sich, daB ein Zusatz yon 2%  Ni 
die Losliclikeit des Al in Cu erniedrigt u. das a-Feld des Cu-Al-Zustandsdiagramms 
von 9,8 auf 8,6 Gew.-% Al einengt. Die eutektoide Horizontale, die im Ni-freien Cu- 
Al-Syst. bei 570° liegt, wird durch 2% Ni auf 605° erhóht. Unterhalb der Temp. 
des eutektoiden Zerfalls wird keine Temperaturabhangigkeit der Loslichkeit von Al 
in Cu beobachtet. — Durch eine Erhóhung des Ni-Zusatzes von 2 auf 4% wird weder 
eine weitere Verengung des a-Feldes, noeh eine abermalige Verschiebung der eutekto
iden Geraden nach einer hoheren Temp. bewirkt. Da die Loslichkeit des Al in Cu boi 
der eutektoiden Temp. gróBer ist ais bei niedrigeren Tempp., wird angenommen, daB 
der Aushartungsyorgang in Cu-Al-Lsgg. durch den Zusatz yon 4°/0,Ni heryorgerufen 
wird. Infolge der unbedeutenden Temperaturabhangigkeit der Loslichkeit ist jedoch 
die Aushartungswrkg. gering. Aus dcm Mikrogefuge der gegliihten Legierungen ist 
zu schlicBen, daB der eutektoide Punkt durch Ni zu hoheren Al-Gehh. yerschoben wird. 
(Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 15. 229—31. 256—59. 6/3.1936. Jekaterino- 
slaw [Dnepropetrowsk], Phys.-Techn. Inst. u. Metallurg. Inst.) GLAUNER.

G. Allard, Applications a la chimic des theories modernes sur la structure des raoleeules.
Polarisation dielectrique. Paris: Hermann. 1936. (29 S.) 8°. 10 fr.

Guy Emschwiller, Applications a la ehimie des theories modernes sur la structure des mole- 
cules. Les Donnćes spectrales. Paris: Hermann. 1936. (45 S.) 8°. 12 fr.

Louis de Broglie, Nouvelles recherches sur la lumiśre. Coli. Actualites scientifiques et in- 
dustrielles No. 411. Paris: Hermann et Cic. (56 S.) 12 fr.

H. Buttgenbach, Cours d ’optiquc eristalline. Paris: Dunod. (176 S.) 75 fr.
Philipp Frank, La fin de la physiquc mecaniste. Coli. Actualitćs scientifiques et industrielles 

Ko. 414. Paris: Hermann et Cie. (58 S.) 10 fr.

A 2. E le k tr iz ita t. M ag n e tism u s. E le k tro c h e m ie .
G. Rósseler, Uber eine Prazisionsmefianordnung zur Bestimmung der Molekular- 

polarisation nichidissoziierender Flu-ssigkeiten. Die MeBergebnisse von Dipolmessungen 
yerschiedener Autoren weiehen gegeneinander zum Teil recht erheblich ab. Der Grund 
hiorfiir wird in eingehender Besprechung in ungeniigender MeBgenauigkeit gefunden. 
Vf. entwickelte deshnlb eine MeBanordnung, die an allen zuganglichen Stellen die Ge-
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nauigkeit wohl auf das zur Zeit tiberliaupt erreiehbare treibt. — Es wird eine Doppel- 
schwebungsmeth. benutzt, bei der die gegenseitige Becinflussung der beiden Sender 
durch die A rt der Ankopplung yollig unterbunden ist. Die Betriebsspannungen werden 
aus m it Glimmstrecken sta.bilisierten NetzansehluBgeraten entnommen. An Stelle der 
ublichen selbsterregten Sender wird fur den Bezugssender ein (Juarzoscillator gewahlt, 
dessen Steuerąuarz einen Temp.-Koeff. von 1-10-6  Hz/Grad besitzt. Die Temp. des 
(Juarzes wird durch einen mittels eines Widerstandsthermometers in Bruckensohaltung 
u. Photozelle gesteuerten Luftthermostaten auf ±0,04° konstant gehalten; die Freąuenz- 
konstanz des Bezugssenders wird dadurch hohor ais 1 • 10“ 7 der Betriebsfreąuenz. Die 
Freąuenzkonstanz des MeBsenders wird auBer durch die Konstanz der Speisespannungon 
durch die Anwendung der elektronengekoppelten Senderschaltung gewahrleistet. Hohe 
Temp.-Konstanz des MeBkondensators auf ±0,002° wird durch einen W.-Thermostaten 
mit sehr empfindlichem Kontaktthermometer u. groBer Wilrmetragheit erreicht. SchlieB- 
lich wird auf den Aufbau des Sehwingungskieises u. auf dio Normalkondensatoren 
hochster Wert gelegt. Ais Beispiel wird dio Best. der Molekularpolarisation u. des Dipol- 
momentes von Aceton u. Diaihylkelon in Bzl. durchgefiihrt. Die Messungen lassen die 
Genauigkeitssteigerung gegenuber friiheren Bestimmungen erlcennen. (Z. Physik 103. 
191—216. 28/10. 1936. Koln, Univ., Abt. f. Elektrolytforsch.) E t z r o d t .

Hermann Komer, Dielektriziłdtskonstante, Leitfahigkeit und Piezoeffekt von 
Seignetłesalzkrystallen. Zur Vorbereitung einer industriellen Anwendung des hohen 
Piezoeffektes yon Seignettesalzkrystallen fiihrte Vf. eingehende Unterss. aus, dcren 
erster Teil iiber die Herst. von Praparatcn zur Erzielung reproduzierbarer Ergobnissc 
bereits veroffentlicht wurde (C. 1936. II. 756). In  der vorliegenden Arbeit werden 
weitere Unterss. u. Messungen mitgeteilt. Hiernach ist die DE. zwar in verschiedenen 
Richtungen verschieden, doch ist sio streng reproduzierbar; stat. u. ballist. Messungen 
liefern ubereinstimmende Ergcbnisse. Die Temp.-Abhangigkeit der DE. zeigt oberhalb 
des oberen C uR IE -P unk tes ein genaues Analogon zu don Ferromagnetica. Aus den 
Messungen der Hysteresis folgt eino Bestatigung der Auffassung von VALASEK, daB 
Feuchtigkeit die Hysteresis vergroBert. Die Messung der sogenannten Restladungen 
ergibt, daB diese vollstiindig aus der Hysterese erklart werden kónnen, die dem be- 
troffenden Prap. auf Grund seiner Feuchtigkeit zukommt. Oberhalb des C URIE-Punktes 
verschwindet die Hysteresis. Bei stat. Messung der DE. tr i t t  beim Erwarmen ein so- 
genannter „falscher Pyroeffekt“ auf: Durch die Ausdehnung des Krystalles bilden sieh 
in ihm Krafte aus, welcho vermógo des Piezoeffektes eino Aufladung geben. Von den 
18 móglichen piezoelektr. Moduln ergeben sieh in Oberoinstimmung m it der Theorie 
15 zu Nuli, so daB nur 3 ubrig bleiben. Zum SchluB werden Anwendungsmogliehkeiten 
fur Seignettekrystalle (Elektroakustik, Schwingungssteuerung) angegeben. (Z. Physik 
103. 170—90. 28/10. 1936. Hamburg, Inst. f. angewandte Physik.) E t z r o d t .

Jens Martens, Verdnderung der Dielektriziidtskonstante des Broinsilbers bei Be- 
lichtung. Vf. entwickelt eine Meth. zur Messung der DE. lichteinpfindlicher Stoffe 
beim Belichten. Der betreffende Stoff wird in Form eines dunnen Blattchens zwischen 
Elektrolytelektroden, welche die Belegungen des MeBkondensators bilden, mit Hilfe 
einer besonderon Prismen- u. Spiegelanordnung von beiden Seiten mit 10 000 Lux 
beleuchtet. Diese Zelle bildet die MoBkapazitat einer Schwebungsapp., mit der dic 
Kapazitiitsanderungen beim Belichten gemessen werden. Bei Beginn der Belichtung 
tritt ein starker Anstieg der Kapazitiit ein, dessen therm. bedingter Anteil leicht abzu- 
trennen ist. Dio irreversiblo Kapazitatsanderung betrug z. B. nach 167 Min. 1,4% 
Hieraus u. aus einer mkr. Auszahlung der durch die Belichtung ausgeschiedenen Ag- 
Teilchen laBt sieh mit Hilfe theoret. Uberlegungen die TeilchengróBe berechnen u. mit 
der esperimentell gefundenen yergleichen. Es ergaben sieh neue Gesichtspunkte zur 
Natur des Belichtungsprozesses. Aus der Messung wird eine Liehtąuantenausbeute 
von 18% ermittelt. — Dio Empfindlichkeit der App. botrug 2-10-7 des DE.-Wertes; 
um die den photograph. Sehwarzungen entsprechenden Belichtungen iiber die DE.- 
Anderung naehweisen zu kónnen, miiBte die App. eine MeBgcnauigkeit von 10-12 bis 
10-9 besitzen. (Z. Physik 103. 217—36. 28/10. 1936. Hamburg, Univ., Physikal. 
Inst.) E t z r o d t .

C. J. Gorter und R. De L. Kronig, Ober die Theorie der Absorption und Dis- 
persion in paramagnetischen und dielektrischen Medien. Unter der Annahme, daB die 
diolektr. u. magnetisierbaren Medien aus elementaren Systemen (Atome, Moll., Spins) 
bestehen, berechnen Vff. die Energieverluste unter dem Einfl. eines auBeren period. 
Feldes. Die Elementarsysteme sollen in erster Naherung froi sein. In  2. Naherung wird
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zwisehen ihnen eine Wechsehnkg., u. in 3. Naherung t)bergange zwisehen den statio- 
naren Zustanden der Systeme angenommen. In  der Theorie der Vff. bilden die D e b y e - 
scŁen1 Formcln einen Spezialfall. Vff. diskutieren den Zusammenhang zwisehen Ab- 
sorption u. Dispersion. Auf Grund der Theorie werden experimentelle Ergebnisse uber 
die Absorption in den paramagnet. Alaunen befriedigend diskutiert. (Physica 3. 1009 
bis 1020. Nov. 1936. Groningen, Natuurkundig Labor. d. Rijks-Univ.) F a h l e n b r a c h .

Gerhart Groetzinger und Hans Kretsch, Uber die permanente Polarisation des 
Elektreten. Nach einleitenden Bemerkungen u. ausgiebiger Besprechung aller dahin 
gehorigen Theorien iiber die Elektreten, bei denen es sich bekanntlich um wachsartige 
Massen handelt, die unter der Einw. eines starken elektr. Feldes aus der Schmelze 
erstarrt sind u. dann fur sehr lange Zeiten Ladungen tragen, stellen sich die Vff. die 
folgenden Aufgaben: Es soli festgestcllt werden, ob das Schmelzen des Elektreten 
notwendige Bedingung fiir seine Depolarisation ist, oder ob sie bereits durch eine E r
warmung hervorgerufen wird. Verss. zeigen, daB jede Erwarmung zu einer partiellen 
Depolarisation fiihrt, wiihrend sio restlos erst durch Schmelzen erreicht wird. Ferner 
soli ermittelt werden, ob die den Elektreten kennzeichnendo permanente Polarisation 
ohne yollkommenes Schmelzen der M., also nur durch schwache Erwarmung erzielt 
werden kann. Diese Frage kann auf Grund der Verss. der Vff. bejaht werden. In 
jedem Fali wird die rollstandige Depolarisation durch Erwarmung auf diejenige Temp. 
erzielt, bei der die Polarisation stattgefunden Łat. Es kann ferner festgestellt werden, 
daB ein elektr. Hochfreąuenzfeld die Depolarisation begiinstigt. AuBerdem stellen die 
Vff. fest, daB bei oiner bestimmten Temp. gleichzeitig Dipole yerschiedener Beweglich- 
keit yorlianden sind. (Z. Physik 103. 337—49. 9/11. 1936. Wien, III . Physikal. Inst. 
d. Univ.) R e u s s e .

Johannes Jaumann und Ernst Kinder, Die Elektrostriktion von stark verdichteten 
Gasen. Vff. messen m it der in Einzelkeiten yerbesserten Anordnung yon J a u m a n n  u. 
S t i p a  (C. 1933. I. 3422) (Wecliselfeldmeth., Kompensationsmikrophon, Zylinder- 
kondensator) dio Elektrostriktion von H 2>. Ar, C02, N2, CO im Druckbereich 1—50 at, 
zwisehen— 8 u. +36°. Die Abweichung der Elektrostriktion yon dem aus der CLAUSIUS- 
M osOTTIschen Gleichung tkermodynam. abgeleiteten W ert wird bei C02 u. N2 wieder- 
gefunden; sie ist unabhangig yon der Temp. Diese Abweichung ist durch die Bldg. einer 
sehr kleinen, auf andere Weise kaum nachweisbaren Anzahl yon  Doppelmoll. ( S e n f t -
I.EBEN, Warmeleitfśihigkeit) unter der Wrkg. des elektr. Feldes in yoller t)ber- 
einstimmung m it den Verss. erklarbar. (Z. Physik 103 . 263—75. 28/10. 1936. Breslau, 
Uniy., Physikal. Inst., u. Briinn [Brno].) E t z r o d t .

E. Flegler und H. Raether, Die Ionisierungsvorgange in Gasen bei Stofispannuny 
nach Untersucliungen mit der Nebelkammer. Vff. beobachten die bei Anlegung einer 
StoBspannung an Elektroden entstehenden Entladungsbilder, indem sie die Entladungs- 
strecke in eine W lLSONsche Nebelkammer einbauen. Es zeigt sich, daB auBer den 
Entladungsbahnen, die durch sog. „Klebeelektronen“ hervorgerufen werden, bei 
starker Bestrahlung der Entladungsstrecke auch solche auftreten, die durch „freie“ , 
d. h . liehtelektr. ausgeloste, Elektronen erzeugt wurden. Das in der Entladungsstrecke 
yorhandene Gas beeinfluBt in beiden Fallen merklich die Hohe der „Anfangsspannung“ 
(dio Spannung, bei der sich eine gewisse Ionisierungsdichte einstellt). Vff. schlieBen 
aus ihren Yei-ss., daB die „Klebeelektronen" von Gasmoll. losgerissen werden, 
wiihrend die „freicn Elektronen“ aus dem Kathodenmaterial stammen. Zum SchluB 
werden noch einige Schlusse iiber die Entw. de3 Durchschlages aus der Vorentladung 
gezogen, die durch die beschriebenen Beobachtungen angeregt werden. (Z. Physik
103. 315—36. 9/11. 1936. Miinchen, Techn. Hochscliule.) R e u s s e .

Ny Tsi-Ze und Tsien Ling-Chao, Schwingungen des Hohlzylinders aus Quarz. 
(Vgl. C. 1936. II. 756.) Ein Hohlzylinder aus Quarz, dessen Achse parallel der opt. 
Achse des Krystalls ist, kann wio eine piezoelektr. P latte in einem elektr. Kreis zum 
Schwingen gebracht werden. In  yorliegender Arbeit werden 4 verschiedene Schwingungs- 
formen besehrieben. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 565—67. Febr. 1935.) SKAL.

Ny Tsi-Ze und Fang Sun-Hung, Uber die transversale Kreisschicingung eines 
Q,uarzIiohlzylinders. Eine der in yorst. referierter Arbeit beschriebenen Schwingungen 
wird genauer untersucht. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 203. 461—63. 24/8. 
1936.) S k a l i k s .

Franz Hlućka. Die sełektite Iieflexion von Silber und Zink im polarisierten Licht 
und dereń BezieJiung zum selekliven lichteleklrischen Effekt. Nach einer kurzeń Zu- 
sammenfassung der friiheren Arbeiten des Vf. auf diesem Gebiet (C. 1933. I. 3543.
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1935. I. 2319 u. a.) werden die, m it der boreits benutzten App. gemessenen Reflexions- 
kurven fiir polarisiertes Licht bei den Metallen Ag «. Zn zwischen 366 u. 238 m/i mit- 
geteilt. Es zeigt sieh das Auftreten zweier Eigenscliwingungen bei beiden Metallen. Auf 
Grund altorer lichtelektr. Verss., die mit den gleiehen Metallspiegeln durehgefiihrt 
worden waren, konnten die im polarisierten Licht auftretenden lichtelektr. Strom- 
maxima hinsichtlich der spektralen Lago den Reflexionsmaxima zugeordnet 
werden. Diese Zuordnung ha t hier eincn doppelten Sinn: Einmal spricht je eine 
der beiden naho beieinander liegenden Eigenschwingungen auf die Parallel- 
bzw. Normalkomponente des Lichtvektors lichtelektr. an, zum anderen sind auch 
dio einer Eigenschwingung zugehórigen zwei Erhebungen der Reflexionskurven 
den beiden Polarisationsrichtungen, jedoch im umgekehrten Sinno wio vorher, zu
geordnet. Es entspricht also der Normalkomponente des Liclitvektors (bzgl. der reflek- 
tierenden Flachę) lichtelektr. selektiv die spektrale Lago der langerwelligen Eigen
schwingung (eines Eigenschwingungspaares) u. des kiirzerwelligen Reflexionsmaximums 
(einer Eigenschwingung), u. umgekehrt. — Die bereits friiher gemachto Feststellung, 
daB lichtelektr. Maxima an der Stelle opt. Eigenscliwingungen auftreten, wird somit 
erneut bestatigt. (Z. Physik 103. 237—45. 28/10. 1936. Briinn [Brno], Dtsch. Techn. 
Hoehschule, Pliysikal. Inst.) E t z r o d t .

A. Eucken und L. Riedel, Yer suche zur ezperimenłdlen Beslimmung der freien 
Weglange der Elekłronen in Blei und Cadmium. I n  Drahten von einigen /i Durch- 
messer, der vergleichbar ist m it der freien Weglange der Elektronen bei tiefen Tempp., 
goht infolge der diffusen Reflexion der Elektronen am Randc des Drahtes die ihnen 
von einem elektr. Felde erteilte Geschwindigkcitskomponcnto yerloren, d. h. der spezif. 
Widerstand ist gróBer ais der eines dickeren Drahtes. Umgekehrt konnten Yff. aus 
Widerstandsmessungen an Pb u. Cd dio freien Weglangen zu 62,5 A bzw. 292 A bei 
0° K  bestimmen. Nach der SoMMERFELDschen Leitfahigkeitsformel ergibt sieh daraus 
die Zahl der freien Elektronen pro Atom zu 1,0 bzw. 0,34 in guter Ubereinstimmung 
mit Abschatzungen von M o t t  (C. 1934. I I .  3232). (Naturwiss. 24. 696. 30/10. 1936! 
Góttingen, Univ., Physikal.-Chem. Inst.) HENNEBERG.

A. J. Rutgers, Bemerkung zur Anwendung der Thermodynamik auf die Supra- 
leitung. Bei der thermodynam. Behandlung der Supraleitung wird im allg. die Annahme 
gemacht, daB die Warmetonung im n. Sprungpunkt verschwindet. Vf. gibt nun oine 
Anwendung der Thermodynamik auf die Supraleitung olme diese Annahme an, wobei 
die Anteile thermodynam. u. inathemat. Erkenntnisse mógliehst woitgehend gotrennt 
sind. Die Bedingung fiir das Auftreten parabol. tJbergangskurven wird angegeben. 
Auch dio nichtparabol. t)bergangskurve des Hg laBt sieh befriedigend deuten; auBer- 
dem erhalt man rein ompir. ein einfaches Ergebnis fiir dio Differenz der spezif. Warmen 
des Hg. (Physica 3. 999—1005. Nor. 1936. Gent [Gand], Labor. voor physische 
seheikundo der Rijksunivcrsiteit.) HENNEBERG.

R. Goldschmidt, Ober magnetische Stabilital. Die in Fernmeldeanlagon benutzten 
Spulen miissen durch gioBo Konstanz ihrer elektr. Werte ausgezeichnet sein. Dazu 
gehort, daB die Kerae dieser Spulen aus ferromagnet. Materiał bestehen, das in seinen 
Eigg. bei schwachen Feldern stabil ist. Vf. untersucht den Zusammenliang zwischen 
Permeabilitat u. Magnetisierung an zwei solchen Legierungen. Die eine war homogen 
(/'o ~8000) u. die andero so yorspannt, daB die Gebiete der spontanen Magnetisierung 
senkrecht zur Richtung des auBoren Feldes lagen (//0 ~80). In beiden Fallen ist die 
Abhangigkoit der Permeabilitat von der Magnetisierung u. von den Hystereseverlusten 
verschieden. Magnet, stabil verlialt sieh nur das harto Materiał. (Helv. physica Acta 
9. 635—36. 1936. Lausanne, Labor. d. S. A. des Cableries et Trófileries, Cossonay 
Gare.) FAHLENBRACH.

K. C. Subram aniam , Der Diamagnetismus einiger metallischer Halogenide. Dio 
Arbeit bebandelt das Problem der Abhangigkeit des Diamagnetismus vom Aggrogat- 
zustand, Einfl. der Umgebung usw. Mit der ClJRIEschen Waage wurden magnet, 
untersucht: Zn-, Cd- u. Hg-Halogenide (Cl, Br, J) im festen Zustand u. in Lsgg. yerschied. 
K onz. m it W . u. Methylalkohol ais Losungsm. Es intoressiert der Unterschied zwischen 
der Suscoptibilitat des festen u. des Lsg.-Zustandes u. bei den Lsgg. Abwoichungen vom 
WlEDEMANNschen Additionsgesetz. Nur bei HgCl2 in Methylalkohol zeigte sieh lceine 
Abweichung vom Additionsgesetz u. kein Unterschied der magnet. Konstanten des 
festen u. des Lsg.-Zustandes. In  allen anderen Fallen ist die Susceptibilitat der Salze 
in Lsg. gróBer ais die der festen Salze. Bei den Jodiden ist der Unterschied am gróBten, 
bei den Chloriden am kloinsten. In wss. u. in Methylalkohollsgg. ist der Unterschied
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yon der glełchen GroBerfordnung. Parallel zu diesen Suseeptibilitatsunterschieden 
laufen Abweichungen vom Additionsgesetz des Diamagnetismus. In  beliebter Weise 
wird eine E rk la ru n g  der E rgebnisse  durcb die FAJANSsehen Deformationsyorstellungcn 
gesueht. Vf. sucht seine Erklarung weiter durch bekannte Ergebnisse uber die elektr. 
Leitfahigkeit u. den RAMAN-Effekt zu stiitzen. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 4. 
404—13. Okt. 1936. Annamalai Univ., Department of Pbysics.) FAHLENBRACH.

Heinz Wittke, Eine vorlaufige Mitteilung uber magneiische Nachwirkung. Mit 
einer schon friiher beschriebenen MeBmethodik (C. 1935. II. 3749) untersucht Vf. die 
magnet. Nachwrkg. jetzt uber langere Zeiten: 0 g  t <  1,8 sec. E r zeigt, daB seine 
friiher aufgestellte Gleichung (fiir a 'spy  u. Yernachlassigung von Hysterese): 
rj/b =  0 1-e~°ł C3-e~ r t in ?;/& =  Ci-e~at +  03 x/(a +  O2 umzuandem ist. (Ann.
Physik [5] 27. 622—24. 22/11. 1936. Konigsberg, I. Pbys. Inst.) FAHLENBRACH.

C. J. Gorter, Paramagnetische Iłelamtion in einem transversalen magnetischen 
Felde. Vf. bat friiher (vgl. C. 1936. II. 1313) gezeigt, daB die in paramagnet. Salzen 
unter dem Einfl. eines magnet. Wechselfeldes erzeugte Warmemenge abnimmt, wenn 
man das paramagnet. Salz gleicbzeitig nocb der Wrkg. eines konstanten transyersalen 
Magnetfeldes unterwirft. Mit verbcsserten esperimentellen Hilfsmitteln erreichte Vf., 
weitere Beitrage zu-diesem, mit paramagnet. Relasation bezeichneten, Effekt zu geben. 
Bei Vanadin- u. Chromalaunen war die Warnie schon in transyersalen Magnetfeldern 
von 102 Oerstedt yerschwunden, bei Eisenalaunen yerschwand sie erst in Feldern der 
GroBenordnung 103 Oerstedt. Es blieb auch dort noch ein konstanter Betrag iibrig, 
der aber nichts mit paramagnet. Relaxation zu tun hat. (Pbysica 3. 1006—08. Nov. 
1936. Groningen, Natuurkundig Labor. der Rijksuniy.) F a h l e n b e a c h .

Bruno Kyewski, Ober den magnetischen Slcineffekt in ferromagnetischen Kreis- 
zylindem bei schwachen und slarken Wechselfeldern. Es w urden  n ach  d en  A nsatzen  
von  RaYLEIGH-JORDAN u . A r k a d i e w  fu r d ie H y sterisku rve  d ie  B eziehungen 
zw ischen JoU LE seber W arm e u . m agnet. Feldenergie berechnet u . grapli. dargeste llt. 
D ie  Lsg. der A ufgabe geschah m it H ilfe  von  BESSELschen F u n k tio n en . D ie F u n k tio n : 
k ]/— (j +  6)- J 1 [k~\/—  (/ +  6)] w urde  yon  k =  0,0 bis k — 10,0, fiir  b — 0,1 bis b =  0,9 
tab e llie rt u . von  k =  0,0 bis k — 6,0 g rap h . d a rg este llt. D ie D ifferenz y o n  / ir  —  u l  
erg ib t nach  RaYLEIGH u . J o e d a n  in  e rs te r  N ah eru n g  eine lineare  B eziehung in  e 
u . nach  A r k a d i e w  eine in q'. / ir  is t  d abci d ie w irksam e P e rm ea b ilita t de r e n tw ick elten  
W arm e u . u l  d ie de r Selbstinduktion. (Ann. P h y s ik  [5] 27 . 625— 42. 22/11. 1936. 
G óttingen, I I .  P h y sika l. In s t.  u. In s t .  f. angew . E le k tr iz ita t.)  FAHLENBRACH.

H. Schlechtweg, Zur magnetischen Anisotropie von Einkrystallen aus Eisen und 
Nickel. Zur Auswertung magnet. Versa. im Gebiete hoher magnet. Feldstarken (Dreh- 
prozesse der Magnetisierungsvektoren) sind zwei Gruppen von Gleichungen zu lósen. 
Die erste aus dem Minimumproblem der Energie folgend, liefert einen Zusammenhang 
zwischen dem inneren Feld u. der Magnetisierung u. die zweite, aus dem Problem der 
Entmagnetisierung resultierend, einen Zusammenhang zwischen der raumlichen Ver- 
teilung yon innerem Feld, AuBenfeld u. Magnetisierung. Vf. zeigt allgemein, daB eine 
im Magnetfeld m it ihrer Ebene parallel zum Feld aufgehangte Einkrystallscheibe an 
Stellen instabilen Gleichgewichts ein sprunghaft sich anderndes Drehmoment erfahrt. 
Nach Angabe einer Formel fiir die Berechnung der Magnetisierungskurve in beliebiger 
krystallograph. Richtung wird eine asymptot. Formel fiir das Drehmoment, das eine 
Scheibe in sehr groBem Feld erleidet, angegeben u. insbesondere der spezielle Fali 
yon Scheiben, in dereń Ebene eine Wiirfelkante liegt, betrachtet. Die Drehprozesse 
der Magnetisierungsvektoren in starken Magnetfeldern sollen erst einsetzen, wenn 
HJcoIK  >  4 ist. Die Anisotropiekonstante K  wurde dabei fiir das KRUPPsche hoch- 
legierte Transformatorenmaterial zu etwa 2,6-105 erg/ccm bestimmt. Weiter ergibt 
sich aus Unterschieden, die entweder durch die Art der Durchfiihrung der Verss. oder 
durch die Art der Auswertung der Theorie bedingt sind, welche Bedeutung das in der 
yorliegenden Arbeit nur in der ublichen, etwas rohen, Weise beach te te  Probleme der 
Entmagnetisierung hat. (Ann. Physik [5] 27. 573—96. 22/11. 1936. Essen, Phys. 
Vers.-Anstalt d. Fried. Krupp A.-G.) FAHLENBRACH.
*  Hans Falkenhagen, Thmnodynamik und Elektrophysik fliissiger dektrolytischer 
Losungen. 1. Aufgabe des yorliegenden Berichtes ist die Herausschalung der physikal. 
Gedankengange der Entw. dieses Gebietes unter Benutzung der Monographie „Elek- 
trolyte" des Vf. sowie enzanzender Mitberucksichtigung der seitdem erschienenen

*) Elektrochem. Unters. organ. Yerbb. vgl. S. 1128, 1161.
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neueren Literatur. (Physik. regelm&Big. Ber. 4. 145—72. Aug. 1936. Dresden, Inst. 
f. theoret. Physik der Teehn. Hochsch.; Koln, Abt. fiir Elektrolytforsehung an der 
Univ.) J a a c k s .

O. Redlich, P. Rosenfeld und w .  Stricks, Bemerkung Uber die Berechnung von 
Aktitierungskoeffizienten und von molaren Yolumina. (Vgl. C. 1936. II. 1858.) Die Vff. 
maehen auf gewisse Unstimmigkeiten aufmerksain, die auftreten, wenn man unter 
Zugrundelegung der von PEARCE u . B la c k m a n  angegebenen Werte (ygl. C. 1935. I. 
3766) die molaren Voll. von Ca-Nitrat bereohnet (ygl. folg. Ref.). (J. Amer. chem. Soc. 
58. 375—76. Febr. 1936. Wien, Techn. Hoehschule, Inst. f. physikal. Chemie.) G o t t f r .

J. N. Pearce, Die Dampfdrucke und Aktimerungskoeffizienten von wdsserigen 
Losungen ton Calcium- und Aluminiumnitrat bei 25°. (Berichtigung). Vf. macht darauf 
aufmerksam, daB in seiner oben zitierten Arbeit (vgl. C. 1935. i. 3766) infolge eines 
Versohens die Aktiyierungskoeff. fiir die wss. Lsgg. yon Ca- u. Al-Nitrat falsch bereehnet 
worden sind. In  einer Tabello werden die korrigierten Werte aufgofiihrt. ( J .  Amor. 
chem. Soc. 58. 376—77. Febr. 1936. Iowa City, Iowa.) G o t t f r i e d .

M. Karschulin, Ober die periodischen Potentialschwingungen des Eisens in Chrom- 
schwefelsćiurdósungen. III . (II. vgl. C. 1934. II. 2960. 1935. II. 659.) Die bisherige 
Erklarung der Potentialschwankungcn bei der Lsg. yon Fo in Cr03-H2S0.,-Lsgg. durch 
Annahme einer Fe(OH)3-Schicht mit zeitlichem Abwechseln des akt. u. passiven Zu- 
standes des Fe wird ais unbefriedigend abgelehnt. Vor allcm hat die GroBe der Fe-Ober
flache keinerlei Einfl. auf die Potentialschwingungen, wohl aber dio Lago der schwin- 
genden Fe-Oberflache in der Lsg. Auf Grund neuer Verss. kann man folgenden Sach- 
yerhalt annehmen: Zunachst geht F e"  in Lsg., wird aber durch H 2Cr20 7 zu F e-” oxy- 
diert. Dadurch daB beide Yorgange zeitlich nicht zusammenfallen (infolgo der Diffusions- 
schicht an der Fe-Oberflache), entstehen die negatiyen Potentialschwingungen, wobei 
die Potentialgrenzen durch die Konz. an F e"  u. das Yerhaltnis F e '7 F o '"  an der Fe- 
Oberflache gegeben sind. Nimmt infolge hóherer H2Cr20,-Konz. die H'-Konz. in der 
Nahe der Fe-Oberflache ab, dann kann Fe(Fe02)2 gebildet werden, wodurch diepositiyen 
Potentialschwingungen entstehen. Dic Grenzo des Gebietes negativer u. positiyor 
Potentialschwingungen liegt etwa bei einer Cr03-Konz. yon 3,8%. Bei Cr03-Konz. 
unter 3,0% treten kcine Schwingungen auf, solange nicht etwa durch Rotieren der 
Elektrodo die Dioke der Diffusionsschicht abnimmt. Das Potential des in reiner H2Cr20 7 
passivierten Fe ist um mehrere 100 mV positiver ais die Potentialwerte, die das Fo bei 
den positiyen Potentialschwingungen in Cr03-H2S0.,-Lsgg. annimmt. (Z. Elektrochem. 
angew. physik. Chem. 42. 722—29. Okt. 1936. Agram [Zagreb], Uniy., Inst. f. 
anorgan.-chem. Technologie u. Metallurgie.) R. K. M u l l e r .

Roy C. Kirk und w. E. Bradt, Das Zersetzungs- und das Oleichgeieichtsreaktions- 
polential ton gesclimolzenem Kaliumehlorid. Vff. ftihren Unterss. aus, um festzustcllen, 
worauf die Diskrepanzen der von yerschiedcnen Autoron gefundenen Werte fiir das 
Zers.-Potential von geschm. KC1 beruhen. Es werden Verss. bei S00° mit Graphit- 
elektroden angestellt. Der nach der direkten Meth. von N e u m a n n  gefundene Wort 
von 2,8 V fiir das Zers.-Potential des geschm. KC1 wird innerhalb 0,05 V bestatigt. 
Durch eine 2. Kathode wird die direkto Meth. derart geandert, daB eino Chloranode 
wahrend der Potentialmessungen vorhanden ist. Dadurch laBt sieh zeigen, daB die 
Potentialdifferenz zwischen Anodę u. Kathodo mit zunehmender anod. Stromdiehte 
zunimmt u. ein Maximum yon 3,37 V bei einer anod. Stromdiehte von 1,0 Amp./qcm 
erreicht. Der Wert von 3,37 V entspricht dem von CAMBI u . D e y o t o  mittels der 
Kommutatormeth. gefundenen Wert u. auBerdem dcm berechnoten Wert yon 3,32 V 
innerhalb 0,05 Volt. Es wird yorgeschlagen, den W ert von 2,8 V ais Zers.-Potential 
anzusehen, den Wort von 3,37 V dagegen ais Gleichgewichts-Rk.-Potential entsprechend 
der Rk. der K ette: K  KC1 I CL. (Trans, electrochem. Soc. 69. Proprint 6. 14 Seiton. 
1936. Sop.) “ G a e d e .

Wilder D. Bancroft und James E. Magoffin, Energieniteaus in der Elektro
chemie. 1. Die olektrolyt. Oxydation von yerd., wss. Na2S03 oder H2S 0 3 ist irroversibel, 
donn bei der Red. ist ein Energiebcrg zu iiberwinden, der hoher ist ais das Energie- 
niyeau fiir nascierenden, elektrolyt. Wasserstoff. — 2. Dieser Berg wird kloiner mit 
waohsendor Konz., steigender Temp. u. bei aktiyierter Adsorption. — 3. Hierauf ist 
auch dio gegeniiber NaClO relatiy groBe Stabilitat von NaCl03 u. NaGlO, zuriick- 
zufiihren. — 4. Von gepulvertem Kupfer wird NaClOa derart adsorbiert u. aktiyiert, 
daB es durch Hydrazin rod. werden kann. — 5. Auch eine irreyersiblo Rk. gibt eine 
ganz bestimmte EK. — 6. Damit erledigen sieh die Annahmen yon CoNANT (ygl.
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J . Amer. chem. Soc. 46 [1924], 1256) iiber eine reyersible elektrolyt. u. eine irreversible 
nichtelektrolyt. Teilrk. bei einer irreversiblen Reduktion. ( J .  Amer. chem. Soc. 57. 
2561—65. Aug. 1935. Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) J a a c k s .

V. Sehischkin, J. Dubkow und E. Krasnopolskaja, Ober den Druckeinflufi auf 
die Badspannung im Zusammenhang mit der depohirisierenden Wirkung der gelósten Gase 
bei der Wassereleklrolyse. (Vgl. C. 1936. II. 3988.) Es wird der Einfl. yerschied. Fak- 
toren festgestellt, die zu einer Verminderung der Badspannung bei der Hochdruck- 
elektrolyse des W. fiihren. Dabei wird eine App. beschrieben, mittels der Elektrolysen 
bei einem Druck bis zu 200 kg/qcm u. 100 Amp. ausgefiihrt werden konncn. Gemessen 
wurdo in Druckinteryallen bis zu 80 kg/qcm. Die Reinheit des Gases wird bei Druck- 
zunahme yermindert. Femer wird angegebon: Die Anderung der Klemmspannung des 
Bades in Abhangigkeit yom Dmck bei yerschied. Belastungen, dio starkere Abhangigkeit 
des Reinheitsgrades des Gases von der GroBe der Belastung ais bei n. Druck u. der Einfl. 
der Anderung des Spannungsabfalles im Diaphragma auf die Klemmspannung des 
Bades. Die Spannungsandorung ist von dem Dopolarisationsgrade der Elektroden 
durch gelSste Gase unabhangig. (Vgl. C. 1935 .1. 455.) (Z. Elektroehem. angew. physik. 
Chem. 4 2 . 631—35. Aug. 1936. Leningrad, Staatl. Forsch.-Inst. f. Hochdruck.) B r u n k e .

V. Sihvonen und K. Vohlonen, Ober die dektrolylische Ozydalion des Graphils 
in der Alkalischmelze. Nach einem Hinweis darauf, daB das bei der elektrolyt. Graphit- 
oxydation in der Alkalischmelze evtl. ais Primarprod. in groBeren Mengen sich bildende 
CO infolgo sok. Vorgange nur schwer unter den Analysenprodd. nachweisbar sein 
wurde, besehreiben Vff. entsprechende Elektrolysenyerss., bei denen ais Anodę kleine 
Zylinder aus reinstem mila-okryst. Naturgraphit yerwendet werden. Vorverss., bei 
denen dio m it einem Porzellanrohr utngebenen Zylinder (zur Auffangung der mog- 
licherweise entstehenden Gase) in cino NaOH-Schmelze oder in ein niedriger schm. 
Gemisch aus NaOH u. KOH tauchen u. einer Graphitkathode gegenuberstehen, zeigen 
bei Tempp. von 200—400° selbst bei einer Stromdiehte yon 3 Amp./qcm keine anod. 
Gasentw., also auch keine CO-Bldg.; nach der Elektrolyse finden sich im allgemeinen 
keine organ. Verbb. in der Schmelze. Genauere Elektrolysen ergeben, daB ein rein 
chem. Zerfall eines etwa aus CO entstandenen Formiats oder Oxalats nicht eingetreten 
sein kann. Wenn sich iiberhaupt CO prim. gebildet hat, dann ist es durch den Stroni 
weiteroxydiert worden. Der mogliche Rk.-Mechanismus des anod. Graphitabbaues 
in der Alkalischmelze wird in Anlehnung an die von SlHVONEN (C. 1934. I I . 3219) 
aufgestellte Verbrennungstheorie diskutiert. (Suomen Kemistilehti 9. 67—69. 1936. 
Helsinki, Techn. Hochschule.) Z e i s e .

Robert E. Vivian. Die Elektrolyse ton geschmolzenem Antimonsulfid. Vf. fiihrt 
mit Graphitanoden u. -kathoden die Elektrolyse des geschm. Sb2S3 durch u. gewinnt 
metali. Sb an der ICathode. Das Bad besteht aus 85%  Śb,S3 u. 15“/ 0 Na2S. Gcarbeitet 
wird bei einer Temp. von 650—700°, einer Stromdiehte yon 0,3 Amp./qcm. Dio Strom- 
ausbeutc ist gering, die Verdampfungsverluste sind groB. Zur techn. Ver\vondung 
des Prozesses sind wesentlicho Verbesserungen der Meth. erforderlieh. (Trans, electro- 
ehem. Soc. 69. Preprint 31. 4. Seiten. 1936.) G a e d e .

A s. T h e rm o d y n a m lk . T h e rm o c h em le .
*  G. L. Voerman, Bezugstemperaluren fiir die pliysikalischen und physikalisch- 
chemischen Gro Pen von Verbindungen. Eino zu Paris 1910 u. 1929 abgehaltene inter- 
nationale Konferenz hat ais Bezugstemp. fiir einigo physikal. u. physikal.-chem. MeB- 
gróBen 20° u. den Gebrauch der Centigradskala festgesetzt, sowio weitere Einheits- 
tempp. vorgeschlagen, dereń allgemeine Aimahme erwunscht ist. (Congr. int. Quim. 
pura apl. 9. II. 483—84. 2 Seiten. 1934. La Haye, Bericht aus dem Buro der Union 
Internationale de Chimie.) JAACKS.

K. Jablczyński, Ober die Zustandsgleichung fiir  Gase. (Vgl. C. 1935. I. 2324.) 
Fiir jedo Isotherme sind die Konstanten a u. 6 der VAN d e r  WAALSschen Zustands
gleichung direkt aus den Versuchsdaten berechenbar. Aus den Messungen an C02, 
C2H4, CO, N „ 0 2; H 2 u . He ergibt sieli: 1. Die Vol.-Korrektion b bleibt fiir jedes Gas 
konstant (unabhangig von Druck u. Temp.). 2. Die Druckkorrektion a ist dagegen 
abhangig von Vol. u. Temp., u. zwar ist zu setzen: a — f x (y) — / 2 (v)-T. Bei geniigend 
hoher Temp. — bei 1I2 u. He schon bei Zimmertemp. — wird dementsprechend a

*) Thermochem. Unters. organ. Verbb. vgl-lS. 1128.



1937. I. Aj. T h e r m o d y n a m ik . T h e r m o c h e m ie . 1105

negatiy (AbstoBung). Die Funktion j 1 (v) ist, auBer beim C02, konstant in ziemlicli 
groflen Temp.- u. Druekgrenzen, so daB ais Zustandsgleicliung folgt:

[p +  a j ta — F  (v)■ T/v*] (u — b) =  R T  .
(Congr. int. Quim. pura apl. 9. II. 145—57. 9 Seiten. 1934. Warschau, Univ., Inst. 
i', anorg. Chemie.) JAACKS.

Pierre Montagne, Vbcr den Abla uf der im  chemischen Gleichgeuicht befindlichen 
Reaktionen, die einer adiabalischen Entspannung unterworfen werden. Bei einer Gas- 
misehung M , m it der im Gleichgewicht nur die chem. Rk.

& A  fi B  ~  L  [i H  -f- Q cal 
or sieh gehen kann, rekombinieren im Verlauf einer adiabat. Entspannung die disso- 

yiierten Molekeln. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 2 .1430—32. 27/4. 1936.) .Ta a c k s .
E. L. Hill, Der Yirialsatz und die Theorie des Sclimelzens. (Vgl. C. 1936. II. 1500.) 

Die Bedeutung der Kraftfunktion, die gewóhnlich zur Besclireibung der Wechsel- 
wrkgg. zwischen Moll. dient, wird erortert u. es wird betont, daB diese Funktion einen 
Anteil kinet. Elektronenonergie enthalt. Unter dieser Annahme u. weiteren ver- 
einfachenden Annahmen iiber den SclimeJzyorgang wird eine schemat. Erklarung der 
langs der Schmelzkurve beobachteten Anderungen der kinet. u. potentiellen Energie 
der Moll. gegeben. (Physik. Z. Sowjetunion 8 . 401—06. 1935. Univ. of Minnesota. 
Dep. of Physics.) ‘ WOITINEK.

H. Hellmann, Bemerkungen zu der Arbeit von E. L. Hill ,,Der Yirialsatz und die 
Theorie des S c h m e lze n s Kritik der Arbeit von H il l  (vgl. vorst. Ref.) u. krit. Diskussion 
einiger Oberlegungen von B rid g m a n  (O. 1936. II. 8) zum Virialsatz fiir atomist. 
Systeme. Die Angaben des Virialsatzes iiber dio Energieaufteilung lassen sieh fur 
weitergehende Aussagen iiber den inneren Zustand von Atomen u. Moll. nicht nutzbar 
machen. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 522—28. 1936. Moskau, Karpow-Inst. f. Physikal. 
Chemie.) W o itin e k .

Helmut Moser, Messung der wahren spezifischen Warme non Silber, Nickel, 
fi-Messing, Quarzkrystall und Quarzglas zwischen Ą-50 und 7000 nach einer lerfeinerten 
Methode. Vf. beschreibt ausfiihrlich die zur Messung benutzte App.: Der Versuchs- 
kórpor wird in ein Ag-Calorimcter m it elektr. Heizvorr. eingesehlossen, das sieh in 
oinem elektr. Ofen befindet u. annahernd adiabat. arbeitet. Die Verss. werden in einer 
Ar-Atmosphare yon ca. 30 mm Druck ausgofiihrt. Temp.-Messung m it Ag-Konstanlan- 
Thermoelomenten. Die einzelnen Fehleripiellen u. dio Berechnung bzw. Best. der 
zahlreiehen KorrekturgroBen werden eingehend erortert. Absol. MeBgenauigkeit 
etwa ±0,5°/o. Dio Ergobnisse werden in Tabellen u. Kuryen dargestellt u. m it denen 
anderer Autoren yerglichen. — Die Atomwarmo von reinstom Ag (Verunreinigungen:
0,005% Pb, 0,002% Cu, 0,001% Fe), das 8 Stdn. bei 900° gealtert u. langsam gekuhlt 
wurde, folgt der Gleichung Ćp =  6,032 +  9,14-10~4 t +  5,29-10-7 12; daraus ergibt 
sieh Cv =  5,816 +  0,82-10-1 / +  3,00- 10_ r ż2. Die von J a e g e r , R o se n b o h m  
u. B o t t e m a  (C. 1932. II. 3683) an „stabilisiertem“ Ag gefundenen Abweichungen 
kónnen nicht bestiitigt werden. — Zu den Verss. an N i diente Mond-Nickel mit 0,1% Fe,
0,07% Mg, je 0,003% S u. Si u. Spuren Mn, das 3 Stdn. bei 680° gealtert wurde. Die 
Cp-Kurye zeigt den fiir die magnet. Umwandlung charakterist. Verlauf mit einem 
Maximum bei 354 ±  1°. Von etwa 395° an yerlauft die Kurve ziemlicli horizontal 
bei cp — 0,125. A nstatt der „Umwandhingswarme“ wird die Enthalpie ]V zwischen 
325 u. 400° expcrimentell bestimmt zu W —f c v -dt =  10,24 ±  0,07 cal/g, wahrend 
die graph. Integration der c„-Kurve W =  10,14 cal/g ergibt. — Das untcrsuchte 
P-Messing enthielt 51,80% Cu, 48,17% Zn, 0,03% Pb, Spur Fe u. wurde 5 Stdn. 
bei etwa 650° getempert. Aus der Cj,-Kurve ergibt sieh, daB die „Umwandlung** bereits 
bei 130° beginnt; das Maximum liegt bei 464 ±  1°, dann folgt ein rascher aber stetiger 
Abfall zu n. Werten. Die experimentell bestimmte Enthalpie zwischen 425 u. 500° 
betriigt 12,39 ±  0,08 cal/g (graph. Integration: 12,52). — Die c„-Kurve yon Quarzglas 
zeigt einen regelmaBigen Yerlauf, wahrend bei Quarzkrystall cfie a  -y /3-Umwandlung 
bereits von 200° an in Erscheinung tritt. Bei etwa 400° hat die cP-Kurve einen Wende- 
punkt, bei 574 ±  1° ein Masimum; der darauf folgende Abfall ist anscheinend unstetig. 
Dic esperimentell bestimmto Enthalpie (16,83 cal/g) stimmt nicht mit der durch 
Integration aus der Cj,-Kurve gewoimenen (16,03) libcroin. Der anormale Anstieg 
von cp vor der Umwandlung kann durch eine Ausdehnung des Gitters erklart werden, 
da die Difforenz cv K ry s t. — c^oias aimahcrnd der aus dem kub. Ausdehnungs- u. Kom- 
pressibilitatskoeff. zu berechnenden Ausdehnungsarbeit entspricht. Dabei muB zur
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Erklarung der beobachteten GesetzmaBigkeit nooh eine latente Warme von etwa
1,2 cal/g u. ein Sprung im spezif. Vol. von etwa 0,45% angenommen werden. (Physik. 
Z. 37 . 737—53.1/11. 1936. Berlin-Cliarlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanst.) B a n s e .

01iver L. I. Brown und Wendell M. Latimer, Die Warmekapazitat von Lithium- 
carbonat bei 16—300° absolut. Entropie und Ldsungswarme von Lithiumcarbonat bei 
298° absolut. Die Entropie des Lithiumions. Vff. bestimmen die Warmekapazitat des 
Li2C03 bei 16— 300° absol. naeh dem Verf. von L a t im e r  u . G r e e n s f e l d e r  (C. 1929. 
T. 207). Die Entropie des Li2C03 bei 298,1° absol. ergibt sieh naeh diesen Messungen 
zu 21,60 Entropieeinheiten. Aus der experimentell ermittelten Lsg.-Warme yon 
Li2C 03 (1 Mol.) in 1900 Moll. W. bei 298,1° absol. von —3383 cal. wird unter Beriick- 
sichtigung der Warmetónung fiir dio Hydrolyso u. unter Annahme der gleichen Ver- 
diinnungswarme wie fiir Li2SO., die theoret. Lsg.-Wiirme des Li2C 03 in einer unendlieh 
groBen Menge W. ohno Hydrolyse zu —4200 ±  200 cal. abgeleitet. Aus den angegebenen 
Daten u. der Entropie des Li2C03 in Lsg. wird die Entropie des Li-Ions zu 4,6 Entropie
einheiten berechnet. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2228—29. 5/11. 1936. Berkeley, California 
Univ., Chem. Lab.) W e i b k e .

01iver L. I. Brown, Wendell V. Smith und Wendell M. Latimer, Die Warme- 
kapazitdt wid Entropie von Kaliumpermanganat bei 15—300° absolut. Die Entropie und 
freie Energie des Pemianganations. Vff. bestimmen die Warmekapazitat des KMnO., 
von 15—300° absol.; durch graph. Integration ergibt sieh daraus die Entropie dieses 
Salzes zu 41,04 Entropieeinheiten. Durch Kombinierung dieses Wertes mit dem der 
Entropio in Lsg. u. dem des K-Ions laBt sieh die Entropie des Permanganations zu
46,7 Entropieeinheiten ableiten. Die Messung der Warmekapazitat wurde naeh dem 
Verf. von L a t im e r  u . GreicnsfeEDER (C. 1929.1. 207) vorgenommen, iiber die Einzel- 
werte vgl. Original. — Aus den bekannten Entropiedaten u. der Bldg.-Warme bereehnen 
Vff. die freie Energie fur die Bldg. von KMn04 u. des Mn04-Ions. (J. Amer. chem. Soc. 
58. 2144—46. 5/11. 1936. Berkeley, California Univ., Chem. Lab.) W eibke.

E. M. Bruins, Das Ezplosionsdiagramm. (Vgl. J o r is s e n , C. 1936.1. 2682.) Bei 
der Darst. von Explosionsgrenzen muB man homogene Koordinaten anwenden. Die 
Angabe der Zus. eines Gasgemisches mit x  (Konz. von A) u. 1 — x  (Konz. von B) ist 
mathemat. nieht zulassig, weil sie eine einseitige Beyorzugung von A  bedeutet. Vf. 
untersucht die Konz.-Abhangigkeit der krit. Explosionsgeschwindigkeit qkT in bin. u. 
tern. Gemischon. Ein „geschlossenes Explosionsgebiet“ kann im bin. Gemisch nur bei 
quadrat. Konz.-Abhangigkeit yon qkr auftreten. Im Explosionsdiagramm tr itt  oft ein 
gerader Durchmesser (meist eine Senkrechte) auf, der bei von der Konz. abhangigem 
qkr vom Druck unabhangig ist; ausgenommen ist vielleicht der Fali bimol. Bk. 
zwischen zwei Komponenten, wobei die dritte Komponente die Rk. der anderen stórt. 
Bei linear von der Konz. abhangigem qkr verlauft der gerade Durchmesser parallel dem- 
jenigen, der bei konzentrationsabhangigem qkr auftritt, verschiebt sieh aber parallel 
zu sieh selbst mit dem Druck. Hangt qkr ąuadrat. von der Konz. ab, dann dreht sieh der 
gerade Durchmesser um einen festen Punkt des bei linearer Konz.-Abhangigkeit er- 
haltenen Durchmessers. Nur in diesem Falle weisen die meisten besproehencn Rkk. ein 
geschlossenes Explosionsgebiet auf. (Chem. Weekbl. 33 . 566—70. 26/9. 1936. Amster
dam.) R. K. Mu l l e r .

Joseph H. Keenan and Frederick G. Keyes, Therm odynam ic properties of steam . New Y ork: 
Wiley. 1936. (89 S.) 8°. 2.75.

A,. G renzschichtforschung. K olloidchem ie.
R. Auerbach, Ober disperse Ga-se. Vf. beschreibt die teehn. Anwendung eines neu- 

artigen Prinzips, feinste Verteilungen von Gasen in Fil. zu erzielen. Das Gas wird 
der FI. nieht unter n. oder Uberdruck zugefiihrt, sondern boi 0,01—0,001 at. Sobald 
das Syst. wieder unter Normaldruck steht, tr i t t  eine Vol.-Verkleinerung der Gas- 
bliischen von 1: 100 bzw. 1: 1000 auf. Auf diese Weise werden monodisperse Zer- 
teilungen (Schiiume) von grobdispersen bis zu koli. Dimensionen erzielt. Der Unter- 
druck kann durch ein Fremdvakuum erzeugt werden oder kinet. naeh dem Prinzip 
der Wasserstrahlpumpo, das Gas strómt durch ein Drosselventil zu. Bes. wirksam 
kann die Zerteilung in mehroren Stufen erfolgen. Apparative Vortoile bietet die Umkehr 
des Vorgangs: Bewegung eines Rotors in der Flussigkeit. (Kolloid-Z. 77. 161—67. 
N o t . 1936.) Mo l l .



1937. I. A4. GRENZSCHICHTFORSCHONG. K o l l o id c h e h ie . 1107

H. W. Kohlschutter, Die wesentlichen EigenscJtaflen kompakt-disperser Stoffe. 
Vf. unterscheidet: „diskret-disporse“ Systeme, dereń einzelne Teilchen yoneinander 
unabhangig sind u. „kompakt-disperse“ Systeme, in denen die Teilchen durch Krafte 
irgendwelclier A rt miteinander verbunden sind. Verschied. Stoffe treten in beiden 
Strukturarten auf, je nach ihren Entstehungsbedingungen. Eine Roihe von Ver- 
bindungstypen wird besprochen, die bevorzugt zu kompaktdispersen Gebilden fiihren, 
es wird auf ihre prakt. Bedeutung hingowiesen (z. B. fiir Katalysatoren). Wesentlich 
ist ihre groBe innere Oberflache u. die rasche Rk. unter Erhaltung der Struktur. (Kolloid- 
Z. 77. 229—38. Nov. 1936.) M o ll.

P. A. Thiessen, Grundsysteme organischer Micellkolloide. Vf. untersucht die 
Alkalisalze der hoheren Fettsauren (Seifen) mit Hilfe opt. Unterss. (polarisiertes Lieht), 
Rontgenstrahlen u. Elektronenbeugung. Na-Palmitat u. -stearat treten in zwoi Fornen 
auf: rhomb. u. monoklin. Die Sol-Gelumwandlung wird erforscht. Die Grenzflachen 
der MiceUen sind m it hydrophilen Gruppen besetzt. (Naturwiss. 24. 763. 27/11. 
1936.) M o l l .

P. Wassiliew, T. Gatowskaja und A. Rabinowitsch, Die Aklwiidt der lonen in 
kolloiden Losungen. I. Mitt. Uber den Suspensionseffekt bei der Ultrafiltration positwer 
Kolloide. Vff. stellen die Theorie auf, daB boi der Ultrafiltration (Ultrazentrifugienmg, 
Sedimentation) von koli. Lsgg. die Ionenyertcilungen den Bedingungen des D onnan - 
Gleicbgcwichtes folgen. Zur Bestatigung dieser Theorie bestimmon sio potentiometr. . 
die Aktiyitat der Chlor- u. Wasserstoffionon von gut dialysierten Eisenoxydsolen, von 
ihrem Ultrafiltrat u. Piltrationsriickstand. Die Ergebnisse (7 Tabellen) sind: Die Cłilor- 
ionenaktivitat ist im U ltrafiltrat kleiner ais im Sol, in diesem wieder kleiner ais im 
Filtrationsriickstand. Die W asserstoffionenaktmtat andert sich umgekehrt. Fiir das 
Sol wie sein Filtrat erhalt mail das gleiche Prod. der Ionenaktivitaten, wie es die 
DojWAN-Gleichung verlangt. Die Ergebnisse von W ie g n e r  u. P a llm a n n  (vgl. 
C. 1 9 3 3 .1. 1912) werden bestatigt. Diese fandon, daB die Zus. (Leitfahigkeit) des Ultra- 
filtrats wahrend der Filtration konstant bleibt, u. daB sich die Ionenaktivitat des 
Filtrationsriickstandes annahemd linear yerandert. Auch dieser Befund laBt sich auf 
Grund der D o n n a n -Gleichung erkliiren. (Acta physicoehim. URSS 4. 1— 36. 
1936.) _ _ _ M o ll.

T. Gatowskaja und P. Wassiliew, Die Akłivitdt der lonen in  kolloiden Losungen.
II. Mitt. Uber den Suspensionseffekt bei der Ultrafilłralion und beim Zenlriftigieren 
negatwer Kolloide. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Ultrafiltration bzw. Zentrifugierung von 
sehr reinen W 03-, T i0 2- u. V20 5-Solen ergibt, daB die A k tm ta t der Wasserstoffionen in 
den Solen (Konzentraten) groBer ist ais im Ultrafiltrat (Zentrifugat). Dio Effekte sind 
groBor ais die MeBfehler (5 Tabellen). Beim V20 3-Sol ist die W asserstoffionenaktmtat 
des Ultrafiltrates konstant, unabhangig von der Solkonzentration. Im  Filtrations- 
ruckstand steigt die Aktiyitat annahemd linear an, in t)bereinstimmung mit der vorst. 
referierten Unters. iiber Eisenoxydsole u. den Ergebnissen yon WlEGNER u . PALLMANN. 
Die auf der DoNNANschen Gleichung beruhende Theorie seheint bestatigt, zum Teil 
bcruht der Effekt aber yielleicht auf einer Anderung des Dispersitatsgrades. (Acta 
physicoehim. URSS 4. 37—50. 1936.) Mo l l .

P. Wassiliew und N. Deschalyt, Peptisation der Kolloide durch Elektrolyte.
I. Mitt. Reversion der Koagulation unler Bildung schwer Wslicher Salze. Vff. unter- 
suchen folgenden Effekt: Eisenoxydsole werden mit einer gerade zur Floekung aus- 
reichenden Menge Na2SO, yersetzt. Wird nach der Sedimentation eine aquivalcnte 
Menge BaCl2 zugegeben, so erhalt man wieder ein klares Sol, wahrend das gebildete 
BaSO.j langsam fast yollstandig sedimentiert. Eine potentiometr. Analyse des Yorganges 
zeigt, daB die Sulfationen wahrend der Koagulation die Chlorionen aus don Micellen 
verdriingen, bei der Peptisation yerlauft derVorgang umgekehrt. Dio reyersible Koagu
lation u. Peptisation kann man an demselben Sol mehrmals wiederholen, sie wird auch 
boi Al- u. Ti-Hydroxydsolen beobachtet. Dio Unters. yon anderen Solen u. Salzen 
ergibt, daB die Peptisation u. a. yon dem Loslichkeitsprod. des entstehenden Salzes, 
ferner yon der Bindung zwisehen den Micellen u. den koagulierenden lonen abhangt. 
(Acta physicochim. URSS 4. 51—74. 1936.) Mo l l .

Gerhard Schmid und A. Viktor Erkkila, Hochfrequenzleitfdhigkeit von Kolloid- 
eleklrolyten. II. Alkali- und Erdalkalicaseinate. (I. vgl. C. 1837. II. 298.) Zur Er- 
klarung des Verh. der EiweiBsalze etehen sich 2 Auffassungen gegeniiber. Die eine Auf- 
fassung betrachtet EiweiBsalze ais starko Elektrolyte u. erklart ihr Verh. duich die 
Wrkg. interion., elektrostat. Krafte. Die andere Auffassung fuhrt die Tatsache, daB
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sich dio Eigg. nicht additiy aus denen der cinzelnen Ionen zusammensetzen, auf die 
Wrkg. chem. Bindekrafto zwischen EiweiBionen u. Gegenionen zuriick. Nach der 
Theorie der starken Elektrolyte rnuB, wie D e b y e  u . F a l k e n h a g e n  forderten, die 
Leitfahigkeit bei hochfreąucntem Wechselstrom zunehmen. Dieser Effekt ist an vielen 
starken Elektrolyten bestatigt worden. Vff. glauben daher, daB die Hochfreąuenz- 
leitfahigkeit zur Frage der Elektrolytnatur der Koll.-Salze wichtige Aufschliisse bringen 
wird. Ais geeignotos Beispiel verwendeten Vff. fiir ihre Unters. Alkali- u. Erdalkali- 
caseimte. Zur Messung der Leitfahigkeit diente hochfrecjucntcr Wechselstrom (Wellen- 
lange 3,GO m). Boi den Casoinsalzen stehen im Widerspruch zur elcktrostat. Theorie die 
abnorm hohen Oberfiihrungszahlen der Erdalkalisalze. Daraus schlossen GuLDBERG 
u. SCHMIDT, daB die Erdalkalicaseinate ais Komplexsalze yorliegen, wahrend die 
Alkalicaseinate starkę Elektrolyte sein sollen. Vff. zeigen, daB der Hochfroąuenzeffekt 
boi den Erdalkalicaseinaten durchweg annahernd doppelt so groB ist wie bei den Alkali- 
caseinaton. Dio Unterschiede innerhalb der yerschiedenen Alkali- u. Erdalkalicaseinate 
sind gering. Der Hochfreąuenzeffekt ist also in erster Linie von der Ladung des Kations 
abhangig, wahrend chem. Unterschiede zuriiektreten. Die Ergebnisse stutzen die Auf- 
fassung, daB Caseinate in wss. Lsg. keine chem. Komplexe bilden, sondern sich wie starkę 
Elektrolyte yerhalten. Die Ergebnisse der ttberfuhrungsmessungen sind durch dio An- 
nahme einer Ionenassoziation deutbar. Dio assoziierten Ionen zeigen wahrscheinlich 
nur noch Hochfrequenzleitfahigkeit, aber keine Niederfreąuenzlcitfahigkeit. Vff. weisen 
auf die Bedeutung der Ionenassoziation bzw. der Ionenwolke oder der elektr. Doppel- 
schicht fur die Doutung von DE.-Messungen an Koli. hin. (Z. Eloktrochem. angew. 
physik. Chem. 42 . 781— 85. N oy. 1936.) W a n n o w .

B. Rajewsky und H. Schaefer, Uber das Verhalten kolloidcr JSysteme in ultra- 
hochfreguenten elektromagneiischen Feldern. Das der Betrachtung zugrunde gelegte 
koli. Syst. sei derart, daB dic in einer fl. Tragersubstanz {B) suspendierte disperse 
Phase (A) noch einmal von einer Hiille oder Membran (C) einer dritten Substanz um- 
geben sei (z. B. Milch, Latex, Blut, Bakterien). Wird A  u. B  ais elektr. leitend an- 
genommen, wahrend C nichtleitend sei, so ergeben sich fiir das FlieBen eines Wechsel- 
stromes durch das Syst. zwei verschied. Wege: entweder iiber B  (OHMscher Wider- 
stand) oder von B  nach O nach A  nach G nach B  (kapazitiye u. OHMsche Widerstande). 
Daraus folgt, daB fiir lango elektr. Wellen die Leitfahigkeit des Syst. unabhangig von 
der Wellenlange ist, dann bei kiirzeren Wellen ansteigt („Dispersionsgebiot ), um 
schlicBlich bei sehr kurzeń Wellen (GróBenordnung 1 m) wieder konstant zu werden. 
Messungen an Blut bestatigen diese t)bcrlegungen. Solche Messungen kónnen von 
Bedeutung sein hinsichtlich: 1. der Best. der Energieyerteilung bei Einw. hochfreąuenter 
Felder (Anwendung z. B. in der Technik oder in der Ultrakurzwellentherapie), 2. der 
Móglichkeit der Erzielung von selektivon Wrkgg. des Ultrahochfreąuenzstromes 
(Strukturabhiingigkeit der Dispersion), 3. der Best. der Dimensionen der cinzelnen 
Phasen im koli. Syst. (z. B. der Hullendicke von Bakterien). (Kolloid-Z. 77. 257—60. 
Nov. 1936. Frankfurt a. M.) F u c h s .

Naoyasu Sata und Seiiti Watanabe, Ober den Einflu/3 von Ullraschallicdlen 
auf die Kolloidloslichkeit von Metallhydrozyden. I. Eine 10%ig. Eisenchloridlsg. wird 
mit steigenden Mengen NH3 versetzt. Bis zum Neutralpunkt wird das ausgeschiedene 
Hydroxyd anscheinond durch den EisenchloriduberschuB gleich peptisiert. Vom Neutral
punkt an scheidet sich gallertartiges Hydroxyd aus, das durch mehrmaliges Auswaschen 
zu einem tiefroten Sol peptisiert wird. Das bei groBem AmmoniakuberschuB ab- 
geschiedene Hydroxyd laBt sich durch Dekantieren bis zum Verschwinden der Ionen- 
rkk. oline Peptisation auswaschen. Ein derartiges ionenfreies Hydroxyd kann durch 
Einw. von Ultraschallwellon zu einem tiefroten Sol peptisiert worden, nicht jedoch 
durch Schiitteln von Hand oder m it der Maschine. Bei einem UberschuB yon Ammoniak 
ist das Hydroxyd auch gegen Ultraschallwellen bestandig. Ein solches stabile3 Hydi'- 
oxyd wird m it variiorenden Mengen eines Peptisators (HĆ1) behandelt, u. es zeigt ent- 
sprechend der Bodenkorperregel ein ausgesprochenes Maximum der Kolloidloslichkeit 
schon bei sehr kleinen Peptisatorkonzz. (Kolloid-Z. 73. 50—57. 1935. Osaka, 
Japan.) SlEHR.

A. F. Gerassimow und B. M. Kosyrew, Herstellung ton in Wasser lóslichem 
kolloidalem Blei. Zur Herst. von in W. losl. koli. Pb wird wie folgt verfahren: 30 cem 
des PAALSchen Gemisches (EiweiBgemisch aus dem EiweiB yon Huhnereiern) werden 
in 30 com Eisessig gelost, auf dem W.-Bade bis zum Yorschwinden des H 2S-Geruches 
erhitzt u. unter Umschutteln tropfenweise 3 ccm einer 25%ig. Pb(NOs)2* bzw. einer
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entsprechenden Menge Pb-Acetat hinzugesetzt. Das Gemisch wird so lange erhitzt, 
bis dasselbe cino schwarze Farbung zeigt. Die erhalteno Lsg. wird darauf mit Soda 
koaguliert, der Nd. abfiltriert, 5—6-mal mit W. gewasehen, darauf erneut bei Ggw. 
von einigen Tropfen einer 20%ig. NaOH-Lsg. aufgelost. Die Lsg. iaBt sieli dann ein- 
dampfen u. bei 105° bis zur Gewichtskonstanz trocknen. Dio Analyse ergab 16,5% Pb- 
Dio physikal.-chem. Konstanten einer friscli hergestcllten u. dialysierten 1%'g- alkal. 
Lsg. sind bei 17°: D. 1,006, Koeff. der inneren Reibung 0,0735, spezif. Leitfahigkeit 
1307-10-6; dio Ladung der Teilchen ist negatiy u. dio koli. Pb-Teilchen sind im Ultra- 
mikroskop sichtbar. NaCl u. KC1 bewirken eine teilweise, CaCl2 eine vollstandige 
Koagulation. A1C13 fallt das Pb aus. (Trans. Butlerow’s Inst. chem. Technol. Kazan 
[russ.: Trudy Kasanskogo chimiko-technologitscheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa]l.
119—25. 1934.) K l e v e k .

N. A. Yajnik, D. N. Goyle, J. D. Verma und C. L. Rampal, Untersuchung 
iiber einige Eigenschaften von Oelen. Die Gelatinierungsdauer nimmt in gleichem Mafio 
ab, wie die Konz. u. damit dio D., Viscositat usw. des Gels zunehmen. Bei Zinnphosphat-, 
Kieselsaure- u. Agarsolen bleibt dio Oberflachenspannung beim Golatinierungsprozefi 
anfangs konstant, nimmt dann langsam zu u. erreicht nach einem plotzlichen scharfon 
Anstieg ein Maximum. Der Knick der Kurve Zeit/Oberflachenspannung liegt kurz 
vor dem Endo des Gelatinierungsprozesscs. Das schlieBlich erreichto Maximum ent- 
spricht dem Oberflachenspannungswert der yóllig erstarrten Gallerte. Dio Gele von 
Agar, Celluloseacetat, Gelatine, Starkę usw. zeigen eine hóhere Elastizitat ais die von 
Manganphosphat, Zinnarsenat, Thoriumphosphat usw. Vf. teilt die Gele in starre 
(anorgan.) u. in nichtstarre (organ.) ein. Eino Zwischenstellung nehmen die Kiesel- 
sauregele ein. Auch dio Schalleitfahigkeit der Kieselsiiuregele ist groBer ais die der 
anorgan., jedoch kleiner ais die der organ. Gele. Die Gallerten anorgan. Stoffe geben 
beim Erwarmen sehnellor u. mehr W. ab ais die organ. Gele. Es wird dio Lichtdurch- 
lassigkeit der Gallerten u. dio Reflexion des Lichtes an den Oberflachen der Gele unter- 
sucht. (Kolloid-Z. 73. 57—67. 1935.) SlEHR.

H. Elsner VOn Gronow, Die Bestimmung der Temperatur des Dichteinaximum.s 
von Gelen. Die Tempp. der maximalen D. von Gelatine-W.-Gelen liegen 2—3-mal 
niedriger, ais sich aus der Addition derKurven der reinen Komponenten ergibt. Die ge- 
fundenen Tempp. stimmen mit den berechneten uberein. (Z. anorg. allg. Chem. 227. 
221—24. 12/5. 1936. Kaiserslautern, Baustoffpriłfstello in der Reichsautobahn.) Mo l l .

F. Erbe, Die Bestimmung der Teilchen gro(}e von Kieselsaure in einem Kieselsaure- 
glycerosol. Es wird die mittlere TeilchengróBe von Kieselsilureglycerosolen nach der 
Diffusionsmeth. bestimmt. Dio Diffusion in Gelatine ist hierfiir ungeeignet, da zwischen 
dem Sol u. der Gelatinegallerte Wechselwrkgg. auftreten (starker getriibto Grenz- 
schicht). Guto Ergebnisse werden erzielt bei der Diffusion in poróse Glasscheibchen 
oder in verd. Agargallerte. Es wird eine colorimetr. Mikroanalysenmeth. zur quanti- 
tativen Best. koli. u. molekulardisperser Kieselsaure besehrieben. (Kolloid-Z. 73. 
1—14. 1935. Frankfurt a. M., Inst. f. Koll.-Forsch.) SlEHR.

H. W. Kohlschiitter, Die Fallung und Enlwasserung von Chromhydroxyd. Vf. 
untersucht dio Fallung, Wiederauflsg., Entwasserung u. Sintcrung von Chromoxyd 
durch Messung des pii, des Sedimentvol., der Lichtabsorption u. der Aufnahmegeschwin- 
digkeit fiir H20  u. H2 unter besonderer Berucksichtigung des Einfl. der Fallungs- 
geschwindigkeit. Die verschied. Eigg. der Oxyde werden in Beziehung gesetzt zu den- 
jenigen der Hydroxyde, die wiederum auf yerschied. mol. Rk.-Folgen zuruckgefuhrt 
werden (prim. u. sek. gefallte Hydroxyde). (Angew. Chem. 49- 865—72. 28/11.

■ 1936.) Mo l l .
J. O. Samuel, Einige Gesichtspunkte bei der Flockung. Die Ggw. von gióBeren

Mengen von koli. Ton in Kohlewaschwassem ist unerwunscht, weil die Kohle sich 
schwor entwassem lafit u. einen hoheren Aschegeh. besitzt. Vf. beschreibt an Hand 
vieler Kurven u. Tabellen dio Unterss., die zur Ausbldg. dos ,,Unifloo“ -Verf. gefiihrt 
haben. Zwecks Flockung der Tonsuspension wird sio durch Zusatz von Alkali [Ca(OH)2] 
auf ein bestimmtes pa gebracht u. in Ggw. von Starkę geflockt. Diese wird in Form 
eines Geles zugesetzt, das Salze (z. B. ZnCl2, CaCl2) enthalt, um eine Alteruńg 7,u ver- 
hindem. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55- 669—80. 28/8. 1936.) Mo l l .

S. S. Joshi und A. Purushotham, Trubung ais ein Map der Koagulation. Die 
Triibung von Mn02-Solen zeigt bei der Koagulation mit Hg2SO.( zeitlich eino stufenweise 
Abnahmo, um in manchen Fallen dann wieder zuzunehmen. (Current Sci. 4. 870. 1936. 
Benares, Hindu Univ., Department of Chemistry.) Mo l l .
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Joseph L. Donnelly, Die Wirkung von Wasser und Alkali auf die Koagulation 
von Eiweifi. Es wird die Einw. yon NaOH-, KOH- u. NH^OH-Lsgg. yariierender Konz. 
auf EiweiBlsgg. yon yerschied. hohem W.-Geh. beim Erhitzen u. in der Kalte unter- 
sucht. Nur tjnterss. an unverd. u. unveranderten EiweiBstoffen lasson Riickschliisse 
ku auf dio Eigg. des Protoplasmas u. auf die Ursachen der Koagulationen, die bei 
patholog. Zustanden auftreten. (Kolloid-Z. 73. 7C—82. 1935.) S ie h r .

David I. Hitchcock, Berechnung von isoeleklrischen Zonen und isoelektrischen 
Puiikten. Vf. erweitert die von MlCHAELIS cntwiekelte Beziehung fur den isoelektr. 
Punkt einer Monoaminomonocarbonsaure auf Ampholyte mit mehreren dissoziierenden 
Gruppen mit yerschiedenen Dissoziationskonstanten. Er empfiehlt eine einigermaBen 
definierte Berechnung der Breite einer isoelektr. Zone, wie sie bei Ampholyten mit 
weit auseinanderliegenden bas. u. sauren Dissoziationskonstanten auftritt. (J. biol. 
Chemistry 114- 373—79. Juni 1936. New Hayen [U. S. A.], Yale Uniy., Lab. of 
Physiol.) H a y e m a n n .

S. I. Djatschkowsky, Kolloidchemische Vorga/nge bei hohen Temperaturen.
II . Reduktion der dispersen Phase mit Wasserstoff unter Druck. (I. vgl. C. 1936. I. 
3980; 1937. I. 34.) Die Red. der dispersen Phase m it H 2 unter Druck wird an koli. 
Fe- u. Cr-Hydroxyden, Wolframsaure u. Vanadinpentoxyd in der Ipatjewbombe 
(200° u. 200 a tu  H2) untersucht. Es wird gezeigt, dafi die Red. von der Oberflache 
der Micelle erfolgt. Fiir das koli. Fe(OH)3 wird der ganze Rk.-Verlauf von der De- 
hydration bis zur Red. zum metali. Fe in folgender Reihenfolge festgestellt: Fe20 3- 
n-H20  (gewóhnliche Temp.) Fe20 3-5 H 20  (200°, 15 atii) Fe20 3■ 2 H 20  (230°,
30 atu) Fe20 3-H20  (250°, 35/40 atu) ^  H Fe02 (200°, 200 atu +  H 2 innerhalb 
24 Stdn.) ^  Fe (200°, 200 atu +  H , innerhalb 96 Stdn.). Fiir die Red. wird eine
0,34%ig. Lsg. des gut dialysierten Fe-Hydroxydes im Autoklay bei 315° u. 50 atu 
innerhalb 30 Min. orhitzt u. darauf die crhaltene Suspension in der Ipatjewbombe 
bei 200° u. 200 atii H 2 24, 48 u. 96 Stdn. erhitzt. Boi der Wolframsaure wird eine 
schnelle Ruckoxydation beobachtet, dagegen nicht bei Vanadinpentoxyd; die Red. 
erfolgt nach folgenden Gleichungen:

3 W 03 +  H2 ^  W30 8 +  H 20 ; V20 5 +  H 2 =  V20 4 +  H20.
Das koli. Cr-Hydroxyd erwies sich ais yollkommen stabil u. nicht reduzierbar. (Kolloid- 
Z. 77. 74— 78. Okt. 1936. Nishnij Nowgorod [Gorki], Staatsuniy.) v. F u n e r .

F. E. Bartell, J: L. Culbertson und Mike A, Miller, Die Anderung der freien 
Obarflachenenergie von fes ten Korpern. I. Vertikalstabmeth. zur Messung von Rand- 
winkeln u. Vorstudien iiber den Einfl. der Warmebehandlung auf die GróCe des Rand- 
winkels. Stabe yon Au, P t, Pyrex u. Quarz werden senltrecht in eine FI. getaucht u. der 
gebildete Randwinkel (Luft/Fl./fester Stoff bzw. Fl./Fl./fester Stoff) waagorecht mikro- 
photographiert. Die Vorbehandlung der festen Kórper ist wiehtig. Glas zcigt infolge 
innerer Spannungen in W. einen Randwinkel von 80°, nach dem Ausgliihcn 0°. Die 
Alterung von Metali u. Glas in Luft yergroCert den Bandwinkel. (J. physic. Chem. 40- 
881—88. Okt. 1936.) _ Mo l l .

F. E. Bartell und Mike A. Miller, Die Anderung der freien Oberfldchenenergie 
von festen Korpern. II . (I. ygl. yorst. Ref.) Einfl. der Erhitzung yon Metallen in Luft. 
Stabe von Gold zeigen nach einer standardisierten Vorbehandlung (polieren, waschen, 
erhitzen 1 Stde. bei 100° in Luft) einen Randwinkel von 68 ±  4° gegen W., P t 63 ±  4°. 
Diese Stabe werden in L uft Tempp. zwischen 100 u. 600° 1 Stde. ausgesetzt, danach ihro 
Randwinkel gegen W., Bzl., a.-Bromnaphihalin u. Acelylentetrabromid gemessen 
(Tabellen). Nach Erhitzung auf hóhere Tempp. werden die Metalle hydrophiler. (J. 
physic. Chem. 40. 889—94. Okt. 1936.) Mo l l .

F. E. Bartell und Mike A. Miller, Die Anderung der freien Oberfldchenenergie 
von festen Korpern. I II . (II. vgl. yorst. Ref.) Der Einfl. der Erhitzung von Metallen im 
Vakuum u- in yerschied. Gasen. Stabe aus Au, P t, Cu, Ag, Al, W, Stalli u. Messing 
werden im Vakuum, in Wasserstoff u. Stickstoff 1 Ste. bei 100—250° erhitzt. Die Metalle 
werdon durch Erhitzen in den yerschied. Medien weniger hydrophil in folgender Reihen
folge: Vakuum, Wasserstoff, Luft, Stickstoff. (J. physic. Chem. 40. 895—904. Okt. 
1936.) Mo l l .

W. K. Ssementchenko, B. P. Bering und N. L. Pokrovsky (mit E. E. Shva- 
reva), Eigenscliaften metallischer Lósungen. H I. Oberflachenspannung von Amalgamen. 
(II. ygl. C. 1937. I. 288.) Die Oberflachenspannungen der Amalgame von Cs, Rb, 
K, Na, Li, Ba, Sr, Pb, Sn, Ag, Cu, Zn, Bi, Co, Mg u. Cd werden bei 18—20° mit yer- 
schied. Konzz. bestimmt. Bei den akt. Metallen in geringer Konz. (Pb, Ba, Li, Na, K)



1937. 1. A,. Q b e n z s c h i |h t f o b s c h u 2 s g .  K o l lo id c h e m ie .  H U

weichen die experimentellen Werte nur wenig von denjenigen ab, die sieh aus der 
Gleiohung von SCIIISCHKOWSKI erreehnen lassen: o — o0 — a-h \ (\ +  b ć), c — Konz. 
in g-Atomen pro Liter, a u. b Konstantę. Die Abweichungen von der Gleiohung sind 
auBer auf den Ersatz der Oberflachenkonz. durch den Adsorptionswert aueh darauf 
zurtickzufiihren, dafi die zugrunde liegende Gleichung von GlBBS nur fiir ideale Lsgg. 
gilt, wahrend sie bei reellen Lsgg. durch Beriicksichtigung des Aktivitatskoeff. erganzt 
werden muB. Besser ais obige Gleichung gibt die folgende die MeBwerte wieder: 
a0— o =  a- l n  (6 c - f  1) — dc. Der Wert von ln ab ist eine lineare Funktion der 
Differenz zwischen den „allgemeinen Momenten“ (vgl. C. 1936. I. 2716), jedoch ist 
der experimentelle Wert der Konstanten a etwa 1000-mal so groB wie der theoret. 
Wert. (Acta physieoehim. URSS 5. 181—92. 1936. Moskau, Padagog. Inst., Physik. 
Labor. [Orig.: engl.]) R. K. M u l l e r .

Stefan Procopiu, Die eleklromotorische Kraft der Bewcgung von Metallen in Wasser 
und ihr eleklrokinetisches Potential. Vf. konnte nachweisen, daB die Bewegung eines 
Metalles in W. eine EK. heryorruft, die in Grófie u. Richtung dem elektrokinet. Potential 
desselben in W. entspricht. In  zwei durch einen Saugheber verbundenen GefiiBen 
wurde eine Metallscheibo ruhend u. die andere drehbar angeordnet, u. ihre Potential- 
differenz gemessen. Sie betrug beim Ag zwischen 0,045—0,065 V bei Geschwindigkeiten 
von 20—360 cm/sec, u. entsprach der bei Ag-Kolloidteilchen gefundenen von 0,048 
bis 0,055 Volt. Diese sowie ihre Anderung mit der DE. des Losungsm. werden vom 
Vf. auf Einfliisse der elektr. Doppelsehicht zuriickgefuhrt. (C. R. hebd. Sćances Acad. 
Sci. 202. 1371—73. 1936.) K. H o f f m a n n .

A. Murtazajew und A. Gorodetzkaja, Die Elektrocapillarkurue des Galliums. II. 
(I. vgl. C. 1928. II. 1865.) Die Elektrocapillarkurve von Gallium wird in n. KCl-Lsg. 
bei 36° gemessen. Die maximale Grenzflachenspannung Ga/n. KC1 bei einem Potential 
von 0,9 V gegen die n. Kalomelelektrode ist 613 (608) Dyn/cm. Dieser Wert sinkt naeh 
langerer Verwendung eines Ga-Prap. ohne erkennbaren Grund. Der Zusatz von capillar- 
akt. Stoffen (Phenol, Pyrogallol, Isoamyl alkohol, Thiohamstoff, Jodkalium) emiedrigt 
die maximale Grenzflachenspannung meist starker ais bei Quecksilber bei meist nega- 
tiveren Aufladungen. (Acta physieoehim. URSS 4. 75—84. 1936.) M o ll.

Henry B. Buli und Laurence S. Moyer, Elektrokinetik. 16. Strómungspotential 
in engen Capillarcn. (15. vgl. C. 1935. II. 815; 14. vgl. C. 1936. II. 2109.) Vff. geben 
eine Obersicht uber den Zusammenhang zwischen Stromungs- u. Doppelschichts- 
potential bei Capillarcn, dereń Durchmesser bis ins koli. Gebiet reicht. Wahrend fiir 
groBere Dimensionen die Formel von SMOLUCHOWSKI: t  =  4 n  rj K H /D P  (mit £ 
u. H =  Potential der Doppelsehicht u. der Strómung, rj =  Viscositat, D =  DE., 
K  =  Leitfiihigkeit, P =  Druck) gilt, treten bei kleineren Capillarendurchmessem, 
sobald er mit der GroBe der elektr. Doppelsehicht vergleichbar wird, Abweichungen 
auf. Reehner. u. mit Beriicksichtigung der Oberfliichenleitfahigkeit liiBt sieh zeigen, 
daB eine Anderung im Strómungspotential um 10% eintritt, wenn das Radienver- 
haltnis zwischen 4 u. 6 liegt. Eine andere Reehnung durch Integration derPoiSSO N schen 
Gleichung fiir ein zylindr. Feld ergibt etwas abweichende Resultate. Weiterhin geben 
die Vff. eine Meth. zur Best. des Porendurchm essers bei Membranen, indem  sie eine 
Beziehung zwischen elektr. Widerstand, Durchstrómungsdruck u. Geschwindigkeit 
aufstellen, und zwar: r  =  ]/ 8-rj-K -R- VjP (R a .  V bedeuten den elektr. Widerstand 
u. die Durchstrómungsgeschwindigkeit, die iibrigen Zeichen sind dieselben wie oben), 
die gilt, solange man iiber dem krit. Gebiet, in dem sieh die Viscositat mit dem Poren- 
radius andert, bleibt. (J. physie. Chem. 40. 9—20. Jan. 1936. Div. of Agricult. 
Jlinnesota.) ” K. HOFFMANN.

Laurence S. Moyer und Henry B. Buli, Elektrokinetik. XVTI. Oberjlaćhen- 
ladung und Ionenantagonismus. (XVI. vgl. vorst. Ref.) Vff. diskutieren zunachst die 
Frage des krit. Porendurchmessers fiir Strómungspotentiale. Es wird die Oberflachen- 
ladung der mit Lsgg. von K 3PO.„ K 2C03, Kj,S04, KC1 u. ThClj in Kontakt stehenden 
Cellulose berechnet. Es wird die Oberflachenladung von Cellulose, die mit einer 2- 10_4-n. 
NaCl-Lsg. Kontakt hat, ais Funktion der Temp. berechnet. Dio erhaltene Kurve zeigt 
einen Kniekpunkt bei 39°. E r wird auf Anderung der spezif. Warme des W. zuriick- 
gefuhrt. Fur NaChKCl-, KCl.-MgCl,-, NaCl: MgCl2-, NaCl:CaCl2-, KCl:CaCl2- u. 
CaCl2: MgClj-Mischungen wird ein ausgesprochener Ionenantagonismus gefunden, wenn 
die Oberflachenladung ais Funktion der Konz. berechnet wird. (J. gen. Physiol. 19.
239—47. 1935. St. Paul, Univ. of Minnesota, Div. of Agricultural Biochem.) G a e d e .
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*  Hans Herbert Waelsch, Methode zur mikroslcopischen Beobachtung der Elektro- 
phorese von Farbstoffen, Bakterien, Blutkórperchen u. a. mit Cellophan ais Halbleiter. 
Zur Best. des Ladungssinnes u. der LadungsgroBe koli. Teilchen wird feuchtes Cellophan- 
papier ais homogoner u. durchsichtiger Halbleiter yorgeschlagen. Es werden quali- 
tativo Verss. m it Farbstoffen, Bakterien u. Blutkórperchen beschrieben. (Kolloid-Z. 73. 
36—39. 1935. Prag, Zoolog. Inst. d. Deutschen Univ.) S lE H R .

G. E. van Gils und H. R. Kruyt, Zur Methodilc der Ultmmikrodektrophorese. 
Vff. geben eino ausfuhrliche Darst. der bei elektrophoret. Messungen auftretenden 
Fehlerąuellen, yon donen bei ultramkr. Best. von Wanderungsgeschwindigkeiten in 
erster Linie dio elektroendosmot. Fl.-Strómung beriieksichtigt werden muB. Dieso 
wird rechner. u. esperimentell untersucht. Es wird eine Kiiyettenkonstruktion — Rund- 
kiivette in Wasserimmersion —- beschrieben, dio nach Ansicht der Vff. bcsondere 
Vorteile besitzt, u. eino zur Vermeidung von Polarisationseinflussen geeignete Elek- 
trodenform angegeben. (Kolloid-Beih. 45. 60—98. 10/11. 1936.) K. HOFFMANN.

F. M. Semjakin, Uber die Frage periodischer Reaktionen. Vf. nimmt kurz Stellung 
zu einor Arbcit von C h r i s t i a n s e n  u . W u l f f  (C. 1934. H . 2814) uber das obige Thema 
u. stellt fest, daB die von CHRISTIANSEN u . W u l f f  vorgeschlagene Formel nur an- 
wendbar ist bei optimalen Konzz. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. IV. 63—64. 
Moskau, Chem. Inst., Akad. d. Wissensch., USSR.) GoTTFRIED.

W.-K. Nikiforov und M.-R. Lemśche, Der Einflup der Lichtintensitat auf die 
periodische Bildung von Nicderschlagen von Ag2C'r20 7 in Gelatine. (Vgl. C. 1937. I. 37.) 
Vff. untersuchen die LiESEGANGsche Rk.: 2 AgN03 +  K 2Cr20 7 =  Ag2Cr20 7 +  2KN03 
unter der Einw. einer yerschied. starken Lichtbestrahlung durch eine gewóhnliche 
Gliihlampe. Der Abstand zwischen den einzelnen yergleichbaren Ringen nimmt mit 
der Erhohung der Lichtintensitat unter sonst gleichen Vers.-Bedingungen ab. Die 
experimentellen Ergebnisse werden im Hinblick auf die vom Vf. aufgestellte Theorie 
period. Vorgange (ygl. u. a. C. 1936. I. 3447) erortert, mit der sio in befriedigender 
Uberoinstimmung sind. (J. Chim. physiąue Rey. gśn. Colloides 33. 250—56. 25/3. 
1936. Mińsk, Univ. WeiBruBlands. Labor. fur physikal. Chem.) W EIBKE.

E. Guth, Untersuchungen uber die Viscositdt von Suspensionen und Losungen.
1. Uber die Viscositdt von Suspensionen. Zusammenfassung uber den derzeitigen Stand 
der Theorie der Viscositat von Suspensionen, ihro experimentelle Priifung u. iiber die 
Elektroyiscositat. Erganzung zum Artikel von G u t h  u. M a r k  gleichen Inhalts in 
den Erg. exakten Naturwiss. 12 [1933]. 115 u. Diskussion der theoret. u. experimentellen, 
nachst. referierten Arbeiten yon G u t h  u . Mitarbeitern. (Kolloid-Z. 74. 147—172. Febr. 
1936. Wien, Uniy., Inst. fiir theoret. Physik u. I. Chom. Lab.) H u t h .

W. Krasny-Ergen, Untersuchungen iiber die Yiscositdt von Suspensionen und 
Losungen. 2. Zur Theorie der Elektroviscositat. (1. ygl. yorst. Ref.) Berechnung des 
Einfl. der „elektrokinet. Doppelschicht" bei der Relativbewegung der diffusen 
Ladungen in der FI. gegen die entgegengesetzten Ladungen des festen Korpers auf 
die Relatiybewegung. Vers. einer Rekonstruktion eines yon V. SMOLUCHOWSKI 
(Kolloid-Z. 18 [1916]. 194) angegebenen Ergebnisses mit den von ihm an ahnlicher 
Stelle benutzten Methoden (Kolloid-Z. 18 [1916]. 190). Wird in den von E in s t e in  
(Ann. Phys. (4) 19 [1906]. 289, 34 [1911]. 591) angegebenen Formeln fiir die Viscositat 
von Kugelsuspensionen dio dissipierte Energie W durch die Summę W -f  Wel ersetzt, 
wobei Wel die nach V. SMOLUCHOWSKI berechnete, aus der Ladungsyerschiebung 
folgende JoU LE sche Warme bedeutet, so ergibt sieh fiir die Elektroyiscositat 

(, , 5 j ,  , 3 1 I D ( r ( - r a)
*lei % I1 +  2 c 1 +  2 2rt

in Dbereinstimmung mit V. SMOLUCHOWSKI abgesehen yom Faktor 3/2 (rj0 Vis- 
cositat des Losungsm., c Konz., o spezif. Leitfahigkeit, D DE., F  Potentialfeld der 
undeformierten Doppelschicht, a Radius der starren Kugel. (Kolloid-Z. 74. 172.
Febr. 1936.) H u t h .

E. Guth und R. Simha, Untersuchungen iiber die Viscositdt von Suspensionen und 
Losungen. 3. Uber die Viscositat von Kugelsuspensionen. (2. ygl. yorst. Ref.) (Zur 
Berechnung des Wandeinfl. u. der Wechselwrkg. bei der Viscositat.) 1. Der 
Einfl. einer Wand auf eine rotierende Kugel yom Radius a im Abstand d wird nach 
dem Spiegelungsprinzip yon L o r e n t z  (Abhandlungen iiber theoret. Physik 1907) 
berechmet. In erster Naherung ergibt sieh fiir eine zwischen 2 Wanden rotierende Kugel,

*) Vgl. S. 1127, 1155, 1170.
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daB der rotator. Widerstand durch dio Wandę im Verhaltnis 1 -(- 2/16a'J( 1/f/^-1- l/rf23) : l 
yergrOBert wird, wenn die Stromlinien parallel zur Wand sind, u. im Verhaltnis
1 + 5 /1 6  -f  l/(i23) : 1  yergroBert wird, wenn die Stromlinien senkrecht zur
Wand verlaufen, wahrend bei translator. Bewegung die Wandkorrektur yon 1. Ordnung 
in a/d ist, in Ubereinstimmung mit Ergebnissen von P r z ib r a m  (S.-B. Akad. Wien H a 
122 [1913] 1895). — 2. Naoh der gleichen Meth. (bzgl. der ausfiihrlich  angegebenen 
Kechnung ygl. Original) ergibt sich die VergroBerung des Reibungskoeff. durch den 
Wandeinfl. bei translator. Bewegung der einzelnen Kugel in ElN STEIN sehcn Sus- 
ponsionen (vgl. vorst. Ref.) z u i j  =  >j0{l -f- 2,5 c[l +  5/16 a3( \ /d f  +  l/d23)]}. Fur eine 
Suspension yieler Teilchen mit 2 d a ergibt M ittelung ais grobe Naherung
V — ’?o(l +  2,5 c[ 1 +  5/32-a/d]}. — 3. Dio Weehselwrkg. zweier Kugeln, dio in einer
zakon El. rotieron, wird erhalten durch Best. der Krafte u. Momente, die eino rotierende 
Kugel an einer ruhenden auftreten liifit, mit Hilfo der von L a m b  gegebenen, allg. Lsg. 
der hydrodynam. Grundgleichungen. Der Eall gleichzeitiger Rotation ergibt sich 
dann durch Superposition. Die auftretenden Effekte: YergróBerung des rotator. 
Widerstandes, Drehmoment um die Yerb.-Linie der beidon Kugeln, K raft senkrecht 
auf der Ebene durch die Rotationsachsen u. Verb.-Linie sind GróBen 3. Ordnung. — 
Dio Berechnung des Einfl. der hydrodynam. Wechselwrkg. yon Kugeln, die in 
einer Dilatationsstromung suspendiert sind, auf die Viscositat ergibt eine yorlaufige 
Formel ?; =  T]a(l +  5/2 c +  109/14 c3), die fur c ~  3%  die Verhaltnisse darzustellen 
gestattet. (Kolloid-Z. 74. 266—75. Marz 1936.) H u th .

F. Eirieh, M. Bunzl und H. Margaretha, Unlersuchungen iiber die Viscositat 
von Suspensionen und Losungen. 4. Uber die Viscositdt von Kugelsuspensionen. (3. vgl. 
vorst. Ref.) Nachpriifung d e r von EINSTEIN (ygl. vorst. Reff.) abgeleiteten Formel 
fiir die Viscositat von Suspensionen an M odellsuspensionen, dereń Abweichungen von 
den idealon Bedingungen bekannt sind. Yerwendot worden Aufschwemmungen von 
Bacterium coli, Streptococcus albus, Uefe, Mastix, Paraffin, Schwefcl, Sporm von 
Bovisłen, Glasperlen. Ais Suspensionsmittel dienen je nach D. d e r Teilchen: gesatt. 
Lsg. von Hg(N03)2 in konz. H N 03 (tj =  19,4 gegen i?h20 =  1), Ol-Tetrachlorathan- 
mischungen. Das yerwendete Viscosimeter nach COUETTE weicht von der iiblichen 
Konstruktion darin ab, daB zwischen den 2 Z yiindern  ein dritter an einem Torsions- 
faden aufgehangt ist zur Ausscheidung des Endflaeheneffektes. Das Kugelfallyiscosi- 
meter nach St o k e s  hat dio Dimensionen: Modellange zu Kugeldurchmcsser zu GefiilJ 
(Zylinder) wie 0,1 zu 10 zu 100. Die M essungen ergaben REYNOLDS-Zahlen Ił =  18; 
obwohl die OSEEN-GoLDSTEIN-Naherung n u r  fur R  £  2 gilt, sind dio Abweichungen 
bei reinen Fil. hóchstens ±  1 %• Ferner \vurde ein OSTWALD-Capillarviacosimeter 
verwendet. — Fiir niedrige Konz. (2%) folgen die Ergebnisse der ElNSTEIN-Form el
V ~  Vo (1 +  2,5 c), unabhiingig von Disporsitatsgrad, BROWNseher Bewegung u.
Śtromungsform. Fiir hohero Konzz. streuen dio Kurven nach tiefliegenden Werten, 
die Abweichungen gehen symbat nur mit den REYNOLDS-Zahlen aus Kugelradius, 
kinomat. Viscositat u. FlieBgeschwindigkeit, womit die Abweichungen ais Folgę von 
Tragheitskraften wahrscheinlich gemacht werden, die den Einfl. der Konz. uber- 
lagern. (Kolloid-Z. 74 . 276— 85. Marz 1936.) H u t h .

Ę. Guth, Unlersuchungen iiber die Viscositat von Suspensionen und Losungen. 
5. Uber den Einflufi der Brownschen Bewegung auf die Viscosiłdt von Ellipsoid&uspen- 
sionen. (4. ygl. yorst. Ref.) Die Best. des E infl. der BROWNschen Bewegung 
auf die Viscositat erfolgt, —  un ter Voraussetzung, daB die Teilchen zwar klein, aber 
doch so groB sind, daB dio phanomenolog. H ydrodynam ik angewendet werden d a rf —, 
in 3 Sehritten: 1. M ittelung der nach dem Vorgang von J e f f e r y  (Proc. Roy. Soc. 
[London]. Ser. A. 102 [1923]. 163) erhaltenen Yerteilungsfunktion fiir Ellipsoidsuspen- 
sionon nach einem MAXWELL-BOLTZMANN-Verteilungsgesetz; 2. Best. des Verteilungs- 
gesetzes aus einer partiellen Differentialgleichung nach einer Meth. von E in s t e in  
(Ann. Phys. (4) 17 [1905]. 549), DEBYE (Ber. dtsch. phys. Ges. 15 [1913]. 777);
3. Berechnung des dam it sich ergebenden M ittelwertes der Dissipationswiirme (genauo 
Durchrechnung im Orig.). W eiter wird eine K ritik  der Arbeiten von BOEDER (C. 1932.
I- 3153), K u h n  (C. 1 9 3 3 .1. 2070.2923.3904) u. E is e n s c i i i t z  (C. 1 9 3 3 .1 .2069) gogoben. 
(Kolloid-Z._ 75. 15— 20. April 1936.) H u th .

F. Eirieh, H. Margaretha und M. Bunzl, Unlersuchungen iiber die ViscosilćU 
von Suspensionen und Losungen. 6. Uber die Viscosit<it von Stabchensuspensionen. 
(5. ygl. vorst. Ref.) Priifung der theoret. Ansatze an Modeli-Stabchenemulsionen. Es 
werden untersucht : Olassłobchen (0.2—0,7 mm Lange, 25—50/t Querdurchmeflser)

XIX. 1 . 72
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in Lsgg. yon Hg{N03);. in H N 03, NaiurseideRtabchen (Aehsenverhaltnis 5 :1  bia 23: 1, 
Durchmesser 40 /<) in Ol-Tetrachlorathanmischung, ifwrcsteettfestabchen (Achsen- 
yerhaltnis 25:1  bis 140:1, Durchmesser 9//) in Ol-CHBiyGemisch. Apparaturen: 
COUETTE-Yiscosimeter I  nach Mitt. IV (vgl. yorst. Ref.), Kugelsteigapp. nach S to k es , 
Capillaryiscosimeter nach OSTWALD-LuTHEP. I I  u. Druekcapillarviscosimeter III. 
Die Ergebnisse in I  zeigen, daB Wand u. TeilchengroBe keinen wesentlichen Einfl. 
liabcn. Mit zunehmendcm Achsenverhaltnis besehrankt sieh der lineare Teil der 
r/-c-Kurvcn auf immer kleiner werdende Bereiche, die Kuryen steigen schnell an; sie 
Bind darstellbar durch ł;sp =  2,5 F  c +  8 .F2 c2 +  40 F 3 c3 bis c =  30%> wobei die 
F  e-Werte ais Effektiw on. fiir die Storung der Grundstromung aufgefaCt werden 
kiinnen (vgl. die in 3. [vorst. Ref.] angegebeno Formel). Die nach GanS (C. 1928 .
II. 1534) berechneten Effektirradien zeigen gleiche GróBenordnung u. ahnliehe Ver-s ----------
hilltnisse wie die Werte V S F  cj4 n . — Die Messungen in I I  u. I I I  geben ahnliehe, 
aber wesentlieh langsamer ansteigende ?;-c-Kurven, zeigen aber weiter auch eine starkę 
Abhangigkeit yon der Fliefigeschwindigkeit, die wie in Mitt. 4 (yorst. Ref.) auf Trag- 
heitskrafte zuriickgefiihrt werden. Die Viscositat sinkt mit zunehmender FlieBgeschwin- 
digkeit. Die Minima liegen verschied. fiir die verschied. Achsenverhaltnisse u. fallen 
nicht mit dem Masimum der Geschwindigkcit zusammen. Sie werden ais Sattigungs- 
ersoheinung der Orientierung gedeutet. — Die Yerwendung von Glaszylindern in I 
gestattet Beobachtung u. Auszahlung der Teilchenorientierung, es werden prakt. 
nur die Einstellungen senkrecht zur Stromungsebene u. parallel zur Stromung gefunden. 
Im ersten Eall kreiseln die Stabchen, unter Umschlagen um 180° u. 360°, um eine 
Mittellage. Das Maximum der so eingestellten Teilclien fand sieh bei kleinstem Aclisen- 
Terhaltnis (bei 5: 1 war die Verteilung 1: 1, bei 100: 1 war sie 5 :1 ). In  I I  bzw. III 
sind an der Wand nur wenige, oft senkrecht zur Stromung orientierte Teilchen; in 
der Achse herrscht Unordnung, gegen den Rand tr itt  Orientierung parallel zur Stromung 
ein. (Kolloid-Z. 75. 20. April 1936.) H u t h .

Irving Langmuir, Zweidimensicmale Oase, Fliissigkeiten und fesle Sloffe. Wieder- 
gabe eines Voi'trages iiber die bekannten Unterss. des Yf. u. seiner Mitarbeiter an 
Adsorptionsschiehten, dereń Zustand je nach den gegebenen auBeren Bedingungen einem 
zweidimensionalen Gase oder einer zweidimensionalen PI. oder einem zweidimensionalen 
festen Korper entspricht. (Science [New York] (N. S.) 84 . 379—83. 30/10. 1936. 
Schenectady, Gonera] Electric Company, Res. Labor.) Ze i s e .

A. yon Antropoif, Die Adsorption von Argon und Sticfatoff von kleinsteh bis zu 
hocteten Drucken durch aktive Kohle. Messungen der Adsorptionsisothermen von N2 u. 
Ar an akt. Kohle bei Tempp. yon —160 bis +200° u. Drucken von 0,005—200 a t zeigen 
bei kleinen Drucken den v on  der LANGMUIRschen Theorie geforderten linearen Anstieg; 
dagegen durchlauft die Adsorption bei hohen Drucken u. tiefen Tempp. ein Masimum, 
um dann m it weiter steigendem Druck dem Werte Nuli zuzustreben. Dies Verh. steht 
scheinbar im Widersprueh zu jener Theorie, da nach dieser ein Sattigungswert bei hohen 
Drucken erreicht werden u. erhalten bleiben muB. Dieser scheinbare Widersprueh ver- 
schwindet aber, wenn beachtet wird, daB sieh die Theorie auf die a b s o 1. Adsorption, 
das Esperiment dagegen auf die p r a k t .  Adsorption, d. h. auf den Konz.-t)berscliuB 
in der Adsorptionsschicht gegeniiber dem Gasraume, bezieht. Diese Verhaltnisse werden 
an Hand von Diagrammen erlautert. (Z. Elektrocliem. angew. physik. Chem. 42 . 544 
bis 547. Juli 1936. Bonn.) ‘ ‘ Ze i s e .

B. Anorganische Cliemie.
P. Frisch und H.-J. Schumacher, Der thermische Zerfall des Fluoroxyds, F iOr  

(Vorl. Mitt.) Vff. stcllen fest, daB F ,0 , in liomogener, monomol. Rk. nach der 
Gleichung: — d [F20 2]/d t =  1012>'»-10- 17000/4,57- T -[F ,02] bei Tempp. zwischen —25° 
u. —60° zerfallt. Ais Zerfallsprodd. wurden nur Fluor u. Sauerstoff, aber kein FO 
gefunden. (Z. physik. Chem. Abt. B 34 . 322. Nov. 1936. Frankfurt a. M., Uniy. Inst. 
fiir Phys. Chemie.) ScHENK.

Henri Moureu, Michel Magat und Georges Wetroff, Die zwei Formen des 
Phosphorpenłachlorids. E rhitzt man PGls im geschlossenen Rohrchen unter seinem 
eigenen Dampfdruck im Thcrmostaten, so schm. die Substanz zwischen 159—160,5°: 
die Temp. steigt scharf an, wenn noch etwa Y3 der Substanz im festen Zustand vor- 
liegt. ŁaBt man die FI. sieh langsam abkuhlen, so kann festgestellt werden, daB die



1937. I. B . A n o k g a n isch e  C h e m ie . 1115

bei dem F. beobachteten Vorgange nicht reversibel sind. Trotz der bei 157° auftretenden 
Krystalle ist ein Wiederanstieg der Temp. oder ein Haltepunkt nicht naehweisbar. 
Dio Temp.-Zeitkurve erinnert in ikrer Form an Hystereseerscheinungen. Zur Er- 
klarung wird angenommen, daB Schmelz- u. Erstarrungsvorgang keino reinen physikal. 
Zustandsiinderungen darstellen, sondem begleitet sind von einer Modifikationsanderung 
der mol. Struktur. Gestutzt wird diese Annahme durch dio RAMAN-Spektron. Festes 
PC15 gibt ein Spekturm m it 4 Linien, fl. dagegen m it 7 Linien, dereń Freąuenzen ver- 
schied. sind von den ersteren. Andererseits tr itt  keine dieser Linien in den Spektren 
der PC13 oder CI2 auf. (C. R. hebd. Sćancos Acad. Sci. 203. 257—59. 1936.) G o t t f r .

Henri Guerin, Uber die Schmelzpunkte und Dicliten der dreibasischen Erdalkali- 
orthoarseniate. Es wurden dio FF. bestimmt von Ca.Ji(AsOi )2, Sr3(As04)2 u. Haa(AsOi )2 
zu 1455 ±  5°, 1635 ±  5° u. 1605 ±  5°. Die vollkommen geschm. Substanzen erwiesen 
sich nach dem Erkalten ais weiBe krystalline Massen. DD.- u. Hartebestimmungen 
fiihrtcn zu den folgenden Werten 3,620 ±  0,012, 5,5; 4,601 ±  0,023, 3,5 u. 5,095 ±
0,028, 3,5. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 203. 997—98. 16/11. 1936.) G o t t f r ie d .

L. A. Wassiljewa, Formcl des anlimonsauren Nalriums. Auf Grund von Ele- 
mentaranalysen u. Unterss. uber dio Boeinflussung der Lóslickkeit von antimon- 
saurem Natrium durch iiberschussige Na-Ionen in Lsg. glaubt Vf. schlieBen zu durfen, 
daB die Formel des zur Fallung von Natrium gebrauchlichen antimonsauren Kaliums 
dem „Meta-Typus“ (KSb03) u. nicht dem „Pyro-Typus“ (K2H2Sb20 7) entspricht. 
(Trans. Butlerow’s Inst. chem. Technol. Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo cliimiko- 
technologitscheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa] 1934. Nr. 2. 41—49.) Sc h a c h .

E. Moles und M. T. Salazar, Neue Rerision der Normallitermasse wid der Kom- 
pressibililat des gasfórmigen CO. Atmngewicht des Kohlensloffs. Dio Auffindung des 
Isotops C13 lieB eine neue, exakte Best. des At.-Gew. yom Kohlenstoff aus dem Mol.- 
Gew. des CO wunschenswert erscheinen. Der erhaltene Wert von 12,007 ±  0,001 ist 
in befriedigender Obereinstimmung m it friiheren eigenon u. fremdon Messungen, aufier 
mit denen von WOODHEAD u. W h y t l a w -G r a y  (C. 1933. II. 3552), aus denen sich 
ein Isotoponverhaltnis von C12: Cls =  100: 1 ergibt. Das Nortnalmolvol. ist unverandert 
geblieben. (Congr. int. Quim. pura apl. 9. II. 217—24. 8 Seiten. 1934. Madrid, Inst. 
Nacional de Fisica y  Quimica.) JAACKS.

Hubert Forestier und Myriam Graff, Redukłion des Borsdureanhydrids durch 
Mangan. Schrn. man M n  unter einer Schicht von Borax oder Borstiure&nliydrid, bo 
tr itt zwisehen dem Metali u. der Schmolze boi 900° eine Rk. ein. Es bildeten sich feiue, 
zerbrochliche, motali, aussehendo, magnet. Nadeln. Thermomagnet. Analyse ergab 
einen CuRIE-Punkt bej etwa 300°. Die Analyse fiihrte auf ein Manganborid der Formel 
M nB. Enthalt das angewandte Mn Eisen, so steigt der CuRIE-Punkt iiber 300°, was 
auf die Bldg. einer festen Lsg. hinweist. Aus den Verss. geht hervor, daB das Mn schon 
untorhalb 1000° Borsaureanhydrid reduziort. (C. R. hebd. Seances Acad. Soi. 203. 
1006— 07. 16/11.1936.) G o t t f r i e d .

Jean Bureau, Die Magnesiumnitrithydrate. LaBt man auf eine Suspension von 
Mg(OH)2 nitrose Dampfe, dereń Oxydationsgrad <50%  ist, einwirken, so erhalt man 
mit N itrat verunreinigte Lsgg. von Magnesiumnitrit. LaBt man unter gleiohen Konz.- 
Verhaltnissen AgN02 auf MgCl2-Lsgg. einwirken, so sind dio entstehenden Nitritlsgg. 
nitratfrei. Dio nitratfreie Lsg. laBt sich im Vakuum konz. u. begitmt sich langsam zu 
zers., wenn ihre Konz. 45% erreicht. Durch starkę Abkiihlung scheidet sich Mg(NOo)t - 
9 II20  mikrokrystallin ab, das sich bei 12° in das bis 34° stabile rhomboedr. Hyclrat 
Mg(NO„}2-6 II20  umwandelt. Im  Vakuum ubor P 20 5 entsteht liieraus ein mit Nitrat 
verunreinigtcs Prod., dessen Zus. nahe dem Trihydrat ist. Mit Hilfe des 6- u. 3-Hydrats 
wurde nun durch therm. Analyse das Gleichgewichtsdiagramm des Syst. JIg(N02)2-W. 
aufgestellt. Dio auf dem Diagramm bei 29,5° u. einer Konz. von 65% auftretcnde sehr 
schwache Unstetigkeit ist ein Beweis fiir die Existenz von M g(N02)2-3 H20. Die 
Esistenz des yon H a a ipl  angenommenen Dihydrats konnte wegon der schnellen Zers. 
konz. Lsgg. nicht nachgewiesen werden. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 203. 999—1001. 
16/11.1936.) Go t t f r ie d .

Roger Testut, Uber die Bildung von Chronicarbiden. Erhitzt man foines Pulver 
von Cr mit einem t)bersehuB von C auf iiber 1700°, so bildet sich ein Carbid, dessen 
Analyse auf dio Zus. CrsC2 fiihrt; es ist nicht oxydierbar untorhalb 1000°, uniósł, in heiBer 
konz. HC1. Unterhalb 1700° bildet sich daneben ein zweites Carbid, das bei Erhitzen 
auf 1500° allein auftritt; es ist losl. in konz. HC1, uniósł, in verd. HC1, u. nicht osydierbar 
unterhalh 1000°. Die Analyse fiihrte zu der Formel Cr5C2. Unterhalb 1400° bildet sich

72*
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neben dem Carbid Cr20 3, dessen Menge mit sinkender Erhitzungstemp. zunimmt. 
Erhitzen von Cr auf Tompp. <1400° im Acctylcngasstrom fiilirto zu dem Carbid Cr5C2. 
Erhitzt man andererseits Cr mit CO, so absorbiert das Cr bei 1500° u. tieferen Tempp. 
das CO. Mkr. Unters. ergab Vorliegen des Carbids u. von Cr20 3. Die hier stattfindende 
Bk. entsprioht der Formel: 19 Cr +  6 CO ->- 3 Cr6C2 -j- 2 Cr20 :!. Mit sinkender Temp. 
wird die Bk. langsamer, doch treten bis 1350° dio yerlangten Endprodd. auf. Unterhalb 
1350° bildet sich gleiclizeitig Cr20 3, ein Carbid u. C. Die Rk.-Geschwindigkeit ver- 
langsamt sich weiter u. bei 1000° tr i t t  noch freies Cr in dem Rk.-Prod. auf. (C. R. liebd. 
Sćances Acad. Sci. 203. 1007—09. 16/11. 1936.) G o t t f r ie d .

Andre Michel, Untersuchung der feslen Losungen von Fe.rrosulfid mit Scliwefel, 
Selen wid Arsen. Vf. hatte festgestellt, daB FeS mit einer Anzahl von Metallen u. 
Metalloiden feste Lsgg. bildet, von denen ein Teil die Eigg. des FeS besitzt, also schwach 
ferromagnet. mit einem CuRlE-Punkt bei ~-600° ist, der andere bei tiefen Tempp. die 
reversiblo Umwandlung des Pyrrhotins zeigt; diese sind starli ferromagnet. u. komien 
durch Abschrecken boi Zimmertemp. in ihrer bei hohen Tempp. stabilen paramagnet. 
Form erhalten werden. Es wird weiter festgestellt, daB selion kleinste Mengen Metalloid 
geniigen, um einen Kórper mit den Eigg. des Pyrrhotins zu erhalten. In  der yorliegenden 
Unters. werden diejenigen Mengen S, Se u. As bestimmt, unterhalb dereń die Pyrrhotin- 
cigg. nicht zu beobachten sind; sie sind fiir S Sś 0,010/„, Se 0,l°/o> As sS0,01%- Dio 
Grenzen dor Bldg. foster Lsgg. liegen bei den folgenden Zuss. (bezogen auf 1 Atom 
Metalloid): 6 FeS +  S, 6 FeS +  Se u. 12 FeS +  As. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 
203. 1004—06. 16/11. 1936.) G o t t f r i e d .

B. Kandelaky, I. Setascliwili und I. Tawberidze; Mangan-2-dthylat. Dar- 
stellung und Hydrolyse. Nach der Gleichung:

MnCl, +  2 NaOC2H5 =  Mn(OC2H5)2 +  2NaCl 
wird eine Lsg. von wasserfreiem MnCl2 in absol. A. mit der aąuiyalenten Menge Natrium- 
iithylat yersetzt. Die hierbei entstohonde dimkelbraunc Lsg. wird yom ausgeschiedenen 
NaCl abdekantiert. Nach einigen Tagen schoiden sich aus dor Lsg. dunkelviolette 
Krystalle ab, die im Essiccator iiber P20 5 getrocknet werden. Die letzten A.-Reste 
kónnen nach dem Verf. von GUSTAVER (Kolloid-Beih. 15 [1922]. 241) entfornt werden. 
Das Prap. wird in absol. A. gelóst u. in zweimal dest. W. eingetropft. Es entstehen 
braunc reproduzierbare Sole, die yollig frei von allen Beimischungen sind. (Kolloid-Z. 73. 
47—49. 1935.) S i e h r .

G. Jantsch und K. Wein, Zur Kenntnis der Iialogenide der seltenen Erden. 
X . Uber die Schmelzpunkte, insbesondcre der Bromide. (IX. ygl. C. 1934. I. 839.) Die 
Jodide des La, Ce, Pr schni. boi tieferen Tempp. ais die entsprechenden Chloride. Da- 
gegen liegt beim N dJ3 u. den Jodiden der folgenden Erden der F. hoher. Um diese 
Analogie weiter zu verfolgen, wurden jetzt auch noch die F. der Bromide vom La bis 
zum Sm bestimmt u. nach KoSSEL in Abhangigkeit yom łon Cl', Br', J '  aufgetragen. 
Entgegen der Erwartung fSllt diese Kurve nur beim La yom Cl' uber das Br' zum J ';  
beim Ce u. P r ist die Reihenfolge Cl', J ',  Br', beim Nd u. Sm: J ',  Cl', Br' u. bei den 
folgenden Elementen liaben dio Jodide den hoehsten F., dio Chloride den kleinsten F. 
Ober die seltenen Erden kann insgesamt gesagt werden, daB auch in bozug auf den F. 
der Halogenide die Lanthanide in 2 Gruppen einzuteilen sind: Die erste umfaBt La
bis Eu, die zweite Gruppe Gd bis Cp. (Mh. Chem. 69- 161—66. Okt. 1936. Graz-
Lcoben, Inst. fur allg. u. anorg.-chem. Technologie u. analyt. Chemie d. Techn. u. 
Montan. Hochschulo.) JAACKS.

Edgar Newbery, Einige physikatisch-chemische Eigenschaften von Mercuroper- 
chhratlósungen. Das System Hg2(C104)2-H20  wrird untersucht u. eine Loslichkeits- 
Icurye konstruiert. Es existieren 2 Hydrate: mit 4 H 20  u. mit 2 H20 , dor Umwandlungs- 
punkt liegt bei 36°. Aus stark sauron Lsgg. wird das Dihydrat bei einer Temp. gefallt, 
die weit unter dem Umwandlungspunkt liegt. Es findet stufenwciso Hydi-olyse sta tt:
Hg20  • Hg2(C104)2 HgoOH-ClOj ->- Hg20 . In 0,1-mol. Lsgg. ist das Salz zu 2,5°/0
hydrolysiert. In  konzentrierteren Lsgg. ist der Grad groBcr ais erwartet infolge der 
Bldg. eines wasserfreicn bas. Salzes, das eine schwaehere Base ist ais die Hydratform. 
Der Dissoziationsgrad des Salzes in verd. Lsg. scheint entweder infolge der Bldg. einer 
Lsg. von nicht ionisiertem bas. Salz oder infolge Assoziation m it der Verdunnung ab- 
zunehmen. In  hochkonz. Lsgg. wird durch konduktometr. u. potentiometr. Methoden 
eine anomale Dissoziation festgestellt. (Trans, electrochem. Soc. 69. Preprint 5. 
17 Seiten. 1936. Cape Town, South Africa, Uniy. Sep.) GAEDE.
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S. P. Gwosdow und N. N. Nagomow, Der Einflu/} der Beimengungen auf die 
Oxydation von Kupfer bei liohen Temperaturen. Auf Grund der ausgefiihrten Verss. 
uber Cu-Oxydation (Elektrolytkupferstreifen von 0,5 mm Dicke) bei 840, 900 u. 950° 
kommen die Vff. zu der SchluBfolgerung, daB die Geschwindigkeit der Oxydation 
durch die Geschwindigkeit der Oo-Diffusion durch die Oxydschicht gegeben ist u. somit 
bei hohen Tempp. durch die ąuadrat. Gleichung ausgedriickt werden kann; die 
ARRHENIUSsche Formel der Abhangigkeit der Geschwindigkeit von der Temp. ist 
liier nicht anwendbar; dio Geschwindigkeit der Oxydation ist von der 0 2-Konz. wenig 
abhangig; die Orientierung der gebildeten Oxydkrystalle folgt nicht der Orientierung 
der Cu-Krystalle im Metali; das Waehsen der Oxydsehicht ist mit deutlich ausgepriigtem 
Lateraleffekt verbunden. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 6. 78—82. Juni 
1936. Leningrad, Industrieinst.) V. FuifER.

Tenney L. Davis und Percy Ehrlich, Die Verbindung von Cuprochlorid mit 
Phosphortrichlorid. Dio Vereinigung yon CuCl mit PC13 fiihrt direkt zur Bldg. einer 
Verb. der Zus. (CuCl)2-PCl:!. Vff. bestimmen den Dissoziationsdruck dieser Verb. 
von 0—50°, die Bindungsfestigkeit des PC13 im Komplex ist iiber dieses Temp.-Inter- 
yall prakt. konstant. — Mit Methylalkohol reagiert die Yerb. unter Bldg. eines kom- 
plexen Esters der Zus. CuCl-P(OCH3)3, der beim Erhitzen unter Abspaltung von 
metali. Cu, Methylchlorid u. von fliichtigen, nicht naher untersucliten P-Verbb. zer- 
fallt,. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2151—53. 5/11. 1936. Cambridge, Massachusetts Inst. 
of Technology, Research Labor. of organie Chemistry.) WEIBKE.

G. S. Wosdwishenski und A. F. Gerassimow, Die Kinetik der Reduktions- 
realclion von Kupfer aus wasserigen Losungen von Kupfcrsulfat durch Unterphosphor- 
sdure. Die Unters. der Red. von CuSO,, aus wss. Lsgg. zu Cu durch H3P 0 2 bei Zimmer- 
temp. in yerschied. Konz.-Verhaltnissen zcigte, daB das Optimum der Red. bei Ver- 
wendung von 40 ccm CuSO., (5%ig. Lsg.) u. 6 ccm H3P 0 2 (ll% ig . Lsg.) in einem 
Gesamtvol. der Lsg. yon 250 ccm liegt, wobei 80% des CuS04 red. werden. Es konnte 
eine yorlaufige empir. Gleichung der Rk. der Form G — a t~»‘, wo C die Konz., m  u. a 
Konstantcn darstellen, abgeleitet werden. (Trans. Butlerow’s Inst. chem. Technol. 
Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo chimiko-technologitscheskogo Instituta im. A. M. 
Butlerowa] 1. 108—13. 1934.) K l e v e r .

A. F. Gerassimow und B. M. Kosyrew, Kinetik der Reduklionsreaktion von 
Wismut in salzsauren Losungen durch Unterphosphorsaure. Zur Unters. der Moglichkeit 
der Herst. von koli. Bi in losl. Zustand wurden dio Red.-Bedingungen yon BiCl3 bzw. 
BiOCl durch H3P 0 2 in Ggw. yon HC1 bei 50° untersucht. Es zcigte sich, daB stets 
eine Wiederauflsg. des abgoscliiedenen Bi stattfindet, sio wird jedocli bei einem t)ber- 
schuB der H3P 0 2 stark yerringert. Bei Yerwondung von NaH2P 0 2 erhóht sich dio 
Red.-Geschwindigkeit, insgesamt wird aber keine Verbesserung der red. Menge erreicht. 
Der Zusatz yon NaCl hemmt die Red. stark. Die Verss. zu einer Deutung der Kinetik 
der Rk. ergaben, daB es sich hier um eine aus drei Rkk. zusammengesetzte Rk. handelt; 
der Mechanismus der Rk. im einzelnen konnte jedoch nicht festgestellt werden. (Trans. 
Butlerow’s Inst. eliem. Technol. Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo chimiko-techno
logitscheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa] 1. 126—33. 1934.) K l e v e r .

Pierre Sue, Abhandlung uber die Konstilution der wasserhaltigen Alkaliniobate. 
Ausgehend von den beiden Niobaten 1 6 Nb2Os-7 Na „O ■ 32 H./J u. I I  N b fis-N a fl-7  H fi ,  
ergaben Verss., daB nicht yollkommen entwasserte Prodd. stets ihren fruheren W.-Geh. 
wieder aufhehmen, yollkommen entwasserte Salze, die auBerdem unlosl. sind, kein W. 
wieder aufnehmen. Vf. nimmt an, daB der Grund hierzu darin liegt, daB von den 
W.-Moll. ein Teil ais Hydroxylgruppen gebunden sind. Stellt man ferner die Molekular- 
voll. ais Funktion des YV.-Geh. dar, so erhalt man anormale Veranderungen bei 1 Mol. W. 
fiir II, u. bei 4 oder 5 Moll. W. fiir I. Hierron ausgehend gibt Vf. dem Salz I  dio Formel 
[6 NbjOj- 7 Ka20 - 5 H20]- 27 H20 , u. I I  nach Multiplikation mit 6 [6 Nb20 5 ■ 6 Na20  ■ 
6 H 20 ]-3 6 H 20 . Die Alkalinitat des wasserfreien Salzes (I) ist also zu erklaren dureh 
Substitution eines Mol. W. durch 1 Mol. Na20. — Verss., die in der Literatur vor- 
kommenden wasserhaltigen Alkaliniobate auf eine gemeinsame Formel zu bringen, 
fiilirten auf Grund dieser Erkenntnisse zu der Pauschalformel: [(Nb03)12(0H)6]HxMy, 
wo x y  =  18 ist, u. M das Alkaliatom bedeutet. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 
203. 1001—04. 16/11. 1936.) G o t t f r i e h .

Gilbert T. Morgan and Francis H. Burstall, Inorganic chemistry, a survcy o£ modern deyelop- 
ments. New York: Chemical Pub. Co. 1936. (462 S.) 8°. 6.—.
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C. Mineralogische und geologische Chemie.
Ei-ichi Iwase, Zur Kenntnis der Fluorescenz von japanischen Hyalithen im ultra- 

violelten Licht. II. (I. vgl. C. 1935. I. 2499.) Ein Hyalith aus Shiraiwadani (Prafektur 
Shiga), der einer radioakt. Lagerst&tte entstammt, zeigte die gleiehen, dem U zuzu- 
schroibenden Fluoreseenzbanden wio die fruher untorsuchten Hyalitho. Dor Vgl. mit 
den Fluorcscenzspektren yerschied. U-Yerbb. zeigt, daB das U  ais Phosphat oder 
Sulfat zugegen sein diirfte. — Die Fluorescenzspektren von Uranglas, Achat, Chalcedon 
u. Opal sind demgegenuber wesentlich anders gebaut. (Buli. chem. Soo. Japan 11. 
377—79. Mai 1936. Tokio, Forschungsanst. fur Physik u. Chemie. [Orig.: dtsch.]) Kwrz.

David Harker, Die Anwendung der dreidimeimonalen Paiterson-Methoda und die 
Krystallslrukluren von Proustit, Ag3AsS3, und Pyrargyrit, Ag3SbS3. Es wird gezeigt, daB 
die dreidimensionalo Meth. von P a t t e r s o n  (C. 1935. II. 2022) durch Benutzung der 
Symmetrieeigg. des ICrystalles so yereinfacht werden kann, daB sio sieh zur prakt. Best. 
der Atomlagcn yerwenden laBt. Die yereinfachte Meth. wird auf Proustit u. Pyrargyrit 
angewandt. BeideMineralien gehoren zurRaumgruppe (73ve — R 3c  u. haben ihre Atome 
in don Lagen (2 a) 0 0 z, 0 0 V2 +  z oder (6 b) x y  z, y  x  — y z, y  — x x z ,  y  x  V2 +  z, 
x  — y  1/2 +  z, y  —- x y  l/ 2 +  z. Dio hexagonalen Elementarkorper enthalten jeweils 
6 Moll. Parameterwertc fiir Proustit: 2 As in (2 a) mit z =  0,000; 6 Ag in (6 b) m it 
.v =  0,246, y  =  0,298, z =  0,235; 6 S in (6 b) mit x  =  0,220, y  =  0,095, z =  0,385. 
Identitatsperioden: a =  10,74, c =  8,64 A. Pyrargyrit hat folgende Atomlagen: 2 Sb 
in (2 a) mit z =  0,000; 6 Ag in (6 b) mit x  =  0,250, y =  0,305, z =  0,210; 6 S in (6 b) 
mit x  =  0,220, y =  0,105, z =  0,355. Identitatsperioden: a — 11,04, c =  8,71 A. Fiir 
dio Best. der Parameter wurden dio koyalenten Atomradien u. Annahmen uber die Bin- 
dungsrichtungen benutzt. Dio AsS3'"- bzw. SbS3"'-Gruppen haben Pyramidengestalt. 
(J. chem. Physies 4. 381—90. Juni 1936. California Inst. of Technology.) SKALIKS.

O. E. Zviagincev und E. L. Pisarźevskaja, Ober die Einwirkung sulfidischer 
Mineralien auf Losungen von Oold- und Platinsalzen. Ausgehend von der Beobachtung, 
daB Pt in kleinen Mengen fast stets in sulfidfiihrenden Gesteinen vorkommt u. bes. bei 
Ggw. yon Bleiglanz, PbS, an diosen gebunden ist, wurde die Einw. von Na2PtCl,j-Lsgg. 
auf Bleiglanz, Pyrit, Chalkopyrit u. Sphalerit untersucht. Es konnte gezeigt werden, daB 
PbS stark mit der Platinlsg. reagiert, wahrend die anderen^Sulfide Chalkopyrit u. 
Sphalerit sehr yiel langsamer, Pyrit iiberhaupt nieht reagiert. Das gleiehe Ergebnis 
wurde erhalten mit einer Lsg. von H2PtCl0. Keinerlei Rk. tra t ein mit [Pt(NH3).,]Cl2. 
Ooldsalzlsgg. werden yon den Sulfiden zu Au  red., sehnell von Pyrit u. Chalkopyrit, 
langsam von Bleiglanz. (C. R. [Doklady] Acad. Soi. URSS 1936. IV. 73—74. Moskau, 
Akad. d. Wissensch. d. USSR, Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie.) G o t t f r ie d .

D. Organische Chemie.
D j. A lJgem oine u n d  th e o re tisc h e  o rgan ische  C hem ie.

Alfred Maillard, Ober den Deuteriumgehalt der leichten Kolilenimsserstoffe ion 
Krdolen versdiiedenen ZJrsprungs. Es wurde der Geh. an schwerem H., bestimmt in 
Erdólen von Peehelbronn u. von Peru. Zu dem Zweck wurde das Erdol verbrannt, 
das erhaltene W. elektrolysiert u. in der so eingeengten FI. der Geh. an D2 auf Gruncl 
des F. u. des Breehungsindex festgelegt. Zu Vergleiehszwecken wurde gleiehzeitig 
der Geh. an D20  in Leitfahigkeitswasser untersucht. Geht man von den genauer 
bestimmbaren Werten des F. aus u. nimmt den Geh. an D20  in gewdhnlichem W. zu 
1/4000 an, so ergibt sieh fur das Erdol von Peehelbronn ein Geh. von 1/1920 u. fiir das 
yon Peru yon 1/2500. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sei. 203. 804—06. 26/10.
1936.) G o t t f r ie d .

L. H. Reyerson und Bruce Gillespie, Die Oleichgewichte der Reaktionen zwischen 
Acetylen und schwerem Wasser bei 23°. In  einer friiheren Unters. (C. 1936. I. 1845) 
wurde die Gleichgewichtskonstante der Rk. C2H2 +  HDO ^  C2HD +  H20  be
rechnet, wobei angenommen wurde, daB bei den dort benutzten niederen Konzz. von 
D20 , die anderen móglichen Gleichgewiehte keine Rolle spielen. Bei hóheren D ,0- 
Konzz. (hier 28—97%ig. DaO) ist diese Annahme nieht mehr erlaubt. Es werden hier 
die Gleichgewiehtskonstanten samtlieher zwischen den Molekiilen HaO, HDO, D20, 
C2H», C2HD u . C2D2 móglichen Rkk. bei 25° bestimmt. Die untersuchten Rkk. u. 
die hierfiir ermittelten GJeichgewichtskonstentcn sind:
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C.,H„ +  HDO ^  C.,HD +  H20  K ł =  0,60
C'HI) +  HDO C2D, +  H20  K2 =  0,42
C.,H2 +  DsO ^  C2HD +  HDO K3 =  1,95
ClHD +  D20  C2D2 +  HDO K, =  1,37
C .X  +  D.,0 C.Do +  H20  K s =  0,82.

Diese Konstanten wurden m it Hilfe der zwoi bekannten Gleiohgewichtskonstanten 
der Rkk. zwischen D„0 u. H20  bzw. C2D2 -f  C2H2 bestimmt. (J. Amor. chcm. Soc. 
58. 282-—84. Febr. 1936. Minneapolis, Minnesota, Univ. School of Chemistry.) Salzer .

R. W. Wood, Das Eamanspektrum von schwerem Chloroform. (Vgl. C. 1936- I. 
1845.) Aufnahme des RAMAN-Spektr. von CDC13 u. Best. der Linienversehiebungen 
gegeniiber dem Spcktr. des CHC13. Yff. zeigen femer, daB dio Isotopeneffekto mit 
botraehtlicher Genauigkeit berechnot werden konnen durch Behandlung des Chlf.- 
Mol. ais einfachen zweiatomigen Oscillator, in dem zusammcngesetztc Gruppen von 
Atomon ais Ganzcs schwingen. (Physic. Rev. [2] 48. 63—65. 1935.) E u g en  Mu l l e r .

O. Redlicll und w. stricks, Ober die Streuspektren und Schiointjimtjen des Mono- 
deuterobenzols und des p-Dideuterobenzols. (Vgl. C. 1936. I. 2068.) Dio Herst. von 
Monodeutorobenzol u. von p-Dideuterobenzol wird beschrieben. Dio Ramanfreąuenzen 
dieser Verbb. wurden gemessen. Dio Symmetrieklassen der Schwingungon dieser 
Douterobenzolo werden den Klassen des gewohnlichen Bzl. zugeordnet. Auf Grund 
der fiir die yersohiedenen Douterobenzolo yorliegenden Messungen des Streu- u. des 
Ultrarotspektrums u. einer fruher angegebenen Beziehung wird WlLSONs Zuordnung 
der Schwingungsfreąuenzen des Bzl. bzgl. einiger Linien bestatigt,' bzgl. anderer ab- 
geandert. (Mh. Chem. 67. 213—21. Jan. 1936. Wien, Teehn. Hochschule, Physik.- 
chem. Inst.) D ad ieu .

R. D. Desai und R. F. Hunter, Nichtezislenz mehrebeniger Cyclohezanringe. 
Ebonso wie dio C. 1936. II. 1917 untcrsuchten Isomeren osistiort 4,4-Dimethyl-l-carb- 
oxycyclohexan-l-essigsaure sowie die analog gebauto 4,4-Dmiethylcyclohexan-l,l-diessig- 
sdure nur in einer Form; dies stutzt die Annahme oinor einebenigen Form des Cyclo- 
hexanringes. Dio beidon Sauron wurden yom 4,4-Dimothyleyclohexanon aus dar- 
gestollt. (Naturo [London] 138. 548. 26/9. 1936. Aligarh [Indien], Muslim Univ.) Og.

L. E. Sutton und L. Pauling, Eine wdlenmcchanische Behandlung des Mills- 
Nixon-Effekts. MlLLS u. NlXON (C. 1931. I .  457) haben gezeigt, daB es durch Annel- 
lierung gesatt. C-Ringe verschiedener GroBo am Bzl.-Ring moglich ist, den Bzl.-Ring 
dahin zu beeinflussen, daB er derart reagiert, ais hatto er im einen Falle die eino u. 
im anderen Falle die andere der beiden móglichen KEKULE-Stmkturen. So erleidet 
beispielsweise 5-Oxyhydrinden durch Brom oder Diazoreste Substitution in 6-Stellung,

KEKULE-Struktur (II). — Vff. untersuohen diesen sog. MlLLS-NlXON-Effekt mit 
Hilfe einer sehr einfachen wellenmeehan. Behandlung. Diese fiihrt zu der Folgerung, 
daB der Einfl. gesatt. annelliertor Ringo auf das Yerhaltnis der Koeff. der Wellen- 
funktionen der beiden KEKULE-Strukturen relatiy klein ist (nicht mehr ais ca. 6%), 
u. daB der Bzl.-Ring den gróBeren Teil seiner stabilisierenden Resonanzonergio behalt. 
Unter der Annahme, daB das Verhaltnis der Aktiyierungsenergien fiir Rkk. der beiden 
KEKULE-Strukturen von der 2. Potenz des Koeff.-Verhaltnisses abhangt, laBt sieh 
jedoch den experimentellen Tatsachen Rechnung tragen. Der Einfl., den eine Ab- 
beugung der beiden Valenzen, mit dereń Hilfe die Annellierung stattfindet, auf die 
Winkel zwischen den anderen vom Bzl.-Ring ausgehenden Valenzen ausiibt, ist nur 
sehr klein. Bzgl. Einzelheiten der Berechnung ygl. Original. (Trans. Faraday Soc. 31. 
939— 45. 1935. Pasadena, Califomia, California Inst. of Technology.) CORTE.

Louis F. Fieser und Warren C. Lothrop, Eine Untersuchung uber den Mills- 
Nixon-Effekt. (Vgl. M il ls  u . N ixon, C. 1931. I. 457.)  [S-Oxyderivv. von Hydrinden 
u. von Tetralin m it einer durch eino CH3-Gruppe besetzten u. einer freien o-StolIung 
wurden mittels der Kupplungsrk. untorsucht, um zu bostimmen, ob beide o-Stollungen 
Enolgruppen bilden konnen oder ob eine Festlegung der Bindungen in dem aromat. 
Kern yorliegt, ais Folgę der raumlichen Erfordemisse der angelagerten alicycl. Ringe

C CH, 
I H

H
O CH,

c
II H

H
C

yerhalt sieh also so, ais hatto der Bzl.- 
CHi Ring die KEKULE-Struktur, boi der

beiden Ringen die einfacho Bindung 
| ’ gemeinsam ist (I), wahrend ar-Tetra-

hydro-/?-naphthol dio gleichen Sub- 
CH> stitutionen in 1-Stellung erleidet, sieh

also so yerhalt, ais hatte es die andero
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(Mills-Nixon-Effekt). — Diese Unters. gibt ein strengores Kriterium der Festlegung 
ais die von MILLS u. NlXON, u. die Resultate zeigen, daB Hydrinden eine mit dem 
Naphthalin yergleichbare starre Bindungsstruktur bat, daB dagegen Tetralin, wie 
alle gewóhnlichen Benzolderiw., in beiden KŹKULŹ-Formen reagieren kann. — 
Einzelheiten vgl. Original.

V c r  s u e h e. 3-Nitro-4-meihylzimlsaure gibt bei Hydrierung in A. mit Adams 
Katalysator 3-Amino-4-methylhydrozimtsaure; blaBrote Krystallc, F. 140—141°. — 
Gibt mit Na2C03 in W. mit N aN 02 +  HC1 +  Borsaure, zuletzt bei Siedetemp. 3-Oxy- 
4-methylhydrozimlsaure, C10H 12O3; braungelbe Nadeln, aus W., F. 156—157°. — Gibt 
mit (CH3)2S04 in alkal. Lsg. 3-Methoxy-4-methylhydrozimtsaure, Cu H 140 3; Nadeln, 
aus 50%ig. A., F. 82—83°. — Gibt mit SOCl2 beim Erwarmen u. Boliandeln des Saure- 
chlorids in CS2 mit A1C13 bei Siedetemp. 5-Methoxy-G-methylhydrindon-l, Cu H n 0 2 
(XII); Nadeln, aus PAe., F. 114—115°. Gibt mit 48%ig. HBr +  Eisesaig bei Siedetemp. 
ein Dimeres, C22H2iOĄ; die ausfallenden orangeroten Nadeln (F. 215—217°, Zers.) werden 
mit sd. verd. Alkali gelb; gelbe Nadeln, aus Essigsaure, F. 237—240°.— Das HydrindonXII 
gibt mit amalgamiertem Zn, konz. HC1, W. u. Toluol am RuckfluB u. Demethylieren 
unter N mit sd. Eisessig, HBr u. H J  bei Siedetemp. 5-Oxy-G-methylhydrinden, C10H12O (V); 
braungelbe Plattehen, aus PAe., F. 83—84°; rieeht ahnlich dem /S-Naphthol; kuppelt 
nicht mit diazotierten Aminen. — Benzoylderiv. Ci7H 160 2, Plattehen, aus verd. A., 
F. 111—112°. — 4,7-Dimdhylhydrinden, Cn H,.„ aus 4,7-Dimethylhydrindon-l (F. 77°) 
durch Red. nach CLEMHENSEN; Kp. 223—225° bei atmosphar. Druck; wird in Kalte- 
mischung fest; F. —1,5°. — Gibt mit konz. H 2SO.f auf dem Dampfbad das 4,7-di- 
niethylhydrinden-5-sulfosaure Na, das in das 'p-Toluidinsalz, ClsH230 3NS, iibergefuhrt 
wurde; Nadeln, aus W., F. 248—249° (Zers.). — Die Alkalischmelze mit KOH gab 
unverandertes Ausgangsmaterial oder unverarbeitbare Teere. — Das 4,7-Dimethyl
hydrinden gibt unter sehr milden Bedingungen beim Nitriercn mit konz. H N 03 +  
konz. H 2SO., bei 0° nur das Dinitroprod. 5,G-Dinilro-4,7-dmictliylhydrinden, Cn H120.,N2; 
gelbbraune Plattehen, aus Eisessig, F. 191—192°. — p-Xylylmethylalher gibt bei Konden- 
sation mit ji-Chlorpropionylch lorid in Ggw. von A1C13 in CS2 2-Meihoxy-5-p-chlorpropionyl- 
p-xylol, C,2H150ąCl (XIII); prismat. Plattehen, aus PAe. F. 85—86°; ist mit W.-Dampf 
fliichtig; Zers. bei Dest. unter vermindertem Druck. — Gibt in heiBem, absol. A. mit Phenyl- 
hydrazin auf dem Dampfbad l-Phenyl-3-2',5'-dim.dhyl-3'-methoxyphenyl-A--pyrazólin, 
C18H ,0ON2; Plattehen, aus A., F. 171—172°. — Der RingschluB des Chlorketons X III 
in Eisessig mit konz. H2S04 auf dem Dampfbad gab nur 27%, aber reines 5-Mełhoxy-
4.7-dirmthylhydrindm-l, C12H140 2 (XIV); Nadeln, aus Eisessig, F. 163—165°. — Gibt 
in warmem A. mit amalgamiertem Zu, konz. HC1 u. W. bei Siedetemp. 5-Mełhoxy-
4.7-dimethylhydrindcn, C12H160 ; Nadeln, F. 25—26°. — Gibt mit sd. Eisessig -f 
48%ig. HBr in N-Atmosphare 5-Oxy-4,7-dimethylhydrinden, Cn H140  (VI); Nadeln, 
aus PAe., F. 111—112°. — Benzoylderiv., C18H)80 2, Plattehen, aus verd. A., F. 72 
bis 73°. — 5-Oxy-4,7-dime(hyl-6-p-nitrobenzolazohydrinden, C17H1;0 3N3, aus den Kom- 
ponenten durch Kupplung in l% ig. Alkali bei 0°; braunrote Nadeln, aus Eisessig, 
F. 220—222° (Zers.); uniósł, in Alkali. — Beim Kondensieren von p-Xylylmethylather 
(0,2 Mol.) mit Bemsleinsaureanhydrid (0,21 Mol.) mit A1CI3 (0,42 Mol.) in 200 ccm 
Tetrachlorathan u. 50 ccm Nitrobenzol bei 0° wird mit 85% Ausbeute fi-4-Methoxy-
2,5-dimethylbenzoylpropionsaure, crhalten; Krystalle, aus verd. A., F. 130—131°. Red. 
nach CLEMMENSEN gibt ■y-4-Hethoxy-2,5-dimethylphenylbutter&aure, F. 98—99°. Ring
schluB wird nach C le m o  u . a. (C. 1930. I. 1943) mit 64% erzielt. —  6-Methoxy-5,S-di- 
methyltełralon-1 gibt bei Red. nach CLEMSIENSEN, 20 Stdn. am RuckfluB, das 6-Meth- 
oxy-5,8-dimethyltdralin, ClsH iS0 ; Kp.12_13 116— 125°; Nadeln, aus PAe., F. 38—39°.
— Gibt mit Eisessig +  45%ig. H J  am RuckfluB G-Oxy-5,8-dimcihy1tetralin, C12H ]60
(IX); Nadeln, aus PAe., F. 104—105°; losl. in warmem, verd. Alkali. — Benzoylderiv.,

CH. CH, CO
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C1DH 20O2, Nadeln, aus vcrd. A., F. 119—120°. — G-Oxy-5,8-dimeihyl-7-p-nitrobenzol- 
azotetralin, ClaHJ90 ,N 3, Bldg. durch Kupplung der Komponenten; bronzerote Nadeln, 
aus Eisessig, F. 229—231°; unlosl. in Alkali, bestandig gegon Sauren. (J . Amor. 
chem. Soc. 58. 2050—54. 9/10. 1936. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) B u s c h .

M. Stollet und A. Rouyć, Kinetische Untersuchung des Cyclisierungsproblems im 
Hiriblick auf die Darstdlung von Lacionen. Es wurde die Lactonisierung von 14-Oxy- 
teiradecan-l-carbonsaure in sd. Bzl., Toluol, A., Butylather u. Trichlorathylen bei Ver- 
wendung yon Benzolsulfonsaure ais Katalysator kinet. yerfolgt. In  sd. Bzl. ergaben 
sich die folgenden Resultate: 1. Der Cyclisierungsgrad u. damit die Ausboute an mono
merem Lacton ist umgekehrt proportional der Konz. der Oxycarbonsaure. 2. Die 
Bldg.-Geschwindigkeit der eycl. Verb. wird einerseits dadurcli erniedrigt, daB die 
Haufigkeit, m it der das Mol. eine fur die Cyclisierung giinstige Stellung ęinnimmt, klein 
ist, u. andererseits durch eine kleine Aktiyierungswarme erhóht. 3. Da die Aktiyierungs
warme der prim. bimol. Rkk. yiel kleiner ist, ais dio der prim. monomol. Rkk., so bewirkt 
eine Temp.-Erhohung eine Zunahme der Geschwindigkeit der monomol. Rk. u. damit 
eine Steigerung der Ausbeute an eycl. Prod. 4. Da die Rk.-Geschwindigkeit nicht 
streng proportional der Katalysatormenge ist, so ist dio Haufigkeit, mit der das Mol. 
eine fiir die Cyclisierung giinstige Stellung ęinnimmt, unabhangig vom Katalysator, so 
daB dessen Einfl. nur begrenzt ist. Von den anderen untersuchten Losungsmm. gaben 
die meisten schlechtere Ergebnisse ais Bzl. Trichlorathylen ist unter den Rk.-Bedin- 
gungen zu unbestandig u. bei den Athern waren die Rk.-Geschwindigkeiten zu klein. 
Allein die Benzolhomologen scheinen fur die Lactonisierung giinstige Eigg. zu besitzen, 
doch liegen die Bedingungen beim Bzl. selbst am gunstigsten. (Parfum. mod. 29. 
207—15. Mai 1935.) Co r t e .

Louis P. Hammett, Der Einflufi der Struktur auf die Eeaktionen organischer Ver- 
bindungen. Einflufi der Temperatur und des Losungsmittels. Vf. berechnet aus dem 
yorliegenden experimentellen Materiał (Literatur im Original) fiir die R kk.:

1. RCOOH +  HCOO- RCOO- +  HCOOH 
(R =  CH3, C2H5, C3H „ CH,C1, CH.OH) u.

2. XC8H,-COOH -f C0H:>COO- XC6H4COO- +  CeHsCOOH 
(X =  m-N02, m-J, m-CH3, p-OCH3, p-CH3, o-NO,, o-OH, o-J, o-Cl, o-CH3) die Anderung 
der freien Energie, des Wiirmeinhalts u. der Entropio u. das Verhaltnis der Ionisierungs- 
konstanten der substituierten Saure zu derjenigen der Bezugssaure (HCOOH bzw. 
CgHjCOOH) bei 25°. Diese GróBen messen den EinfluB der Substitutionen des H durch 
die Gruppe R  bzw. X  auf die freie Energie, den Warmeinhalt u. die Entropie der Ioni- 
sierung. Die eingehende Diskussion dieser Daten u. theoret. Erórterungen fiihren zu 
folgendem Ergebnis: Der EinfluB eines Substituenten auf die lonisierungswarme einer 
organ. SiŁure ist nicht ident. mit dem EinfluB auf die freie Energie der Ionisierung. 
Im Falle der Deriyy. der Benzoesiiure andert sich dio Entropie der Ionisierung m it der 
Struktur in einer Weise, die yorausgesagt werden kann aus der Temp.-Abhangigkeit 
der DE. des Losungsm. u. dio in naher Beziehung steht zu dem EinfluB der Anderung 
in der DE. des Losungsm. auf die relative Starkę der substituierten u. unsubstituierten 
Sauren. Das Verh. der aliphat. Sauren ist komplizierter, wahrscheinlich infolge ihrer 
weniger starren Struktur. Ahnliche Betrachtungen lassen sich auf den EinfluB einer 
Strukturanderung der reagierenden Substanzen auf andere Gleichgewichte u. auf Rk.- 
Geschwindigkeiten anwenden. (J. chem. Physics 4. 613—17. Sept. 1936. Columbia 
Univ., Departm. of Chem.) GEHLEN.

Ralph F. Nielsen, Kinetischer Salzeffekl bei der Yerseifung von Esterionen. Teils 
mittels Leitfahigkeitsmessungen bei 20°, teils nach einer photometr. Methodc wurde 
die Verseifung von Kaliumałhyloxalał, Kaliumathylmalonat, Bernsteinsiiuremonoathyl- 
ester, Adipinsauremonodthylester u. Triathylbetaindthylesterperchlorat untersucht. Bei 
den ersten vier Estern konnte ein EinfluB der Lange des Mol., d. h. yon dem Abstand 
der reagierenden Gruppe von der Ladung auf den kinet. Salzeffekt nicht nachgewiesen 
werden. Bei dem Betainester wurde gefunden, daB der kinet. Salzeffekt entspricht 
der BRÓ>TSTED-DEBYEschen Gleichung fur Werte yon ] / / i<  0,1. Es wird weiter 
iiber vorlaufige Unterss. iiber die Rk. zwisehen fi - Brompropional u. fi-Bronisuccinal 
u. Thiosulfation beriehtet. (J . Amer. chem. Soc. 58. 206— 15. Febr. 1936. Kopenhagen, 
Uniy., Physikal.-chem. Inst.) Go t t f r ie d .

L. H. Reyerson und Samuel Yuster, Die. Chlorierung von Propan. II. Die hetero- 
yene Beaktion. (I. ygl. C. 1936. I. 1841.) Vff. untersuehen mit der in I. beschriebenen
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Stromungameth. dio katalyt. Clilorierung von Propan im Tomp.-Bereieh 52—324° 
boi versckied. Strómungsgeschwindigkeiten u. mit Propan-CJ.2-Gemischen im Ver- 
lialtnis 1: 1 u. 2: 1. Ais Katalysatoren wurden A120 3 u. Cu u. CuCl2 auf Si02-Gel ver- 
wendet (Horst, dor Katalysatoren im Original). Bei der Verwendung von A1,03 ging 
m it den Rk.-Prodd. auch H 20  iiber, das sieh wahrseheinlich nach:

A120 3 +  6 HC1 =  2 AlCly +  3 H.,0 
gobildot hatte. Von dor weiteren Verwendung dioses Katalysators wurde daher ab- 
gesehon u. nur m it CuCl2 auf SiO,-Gel gearbeitet. Hoher Propanpartialdruck begiinstigt 
die Bldg. von niedriger chlorierten Prodd. Bei hohom Cl2-Partialdruck, hoher Temp. 
u. groBer Stromungsgeschwindigkeit entstehen mehr hóhor chloriorto Verbb. Bei alleu 
Yorss. wurden relativ groBe Mengen 1,2-Dichlorpropan gefunden, was anzoigt, daB 
sek. Chlorierung in betraohtlichem MaBo dadurch eintritt, daB sieh das Cl2 an durch 
Pyrolyao aus C3H7C1 gobildetes Propylen anlagert. In  allen Pallen, in denen das gesamto 
Cl2 verbraucht wurde, enthielten die Rk.-Prodd. ungesatt. Vorbb. Auch eine gekuppeltc 
Rk. nach: RCH2C1 +  CH3R->- RCH2• CH„■ R  +  HC1 konnte festgestellt werden. Die 
Dehydrierung dos Propans vor der Chlorierung spielt, wie dio Berechnungen nach 
don Verss. von F r e y  u . H u p p k e  (C. 1933 . I. 2077) uber dio Dehydrierung ergeben, 
prakt. keine Rolle. .Fiir hoho Propanpartialdrucko — nur in diesem Pall werden gleich- 
mafiigo Resultate orhalton — ergibt sieh aus dom Temp.-Koeff. dor Rk.-Geschwindigkeit 
(CuCl2-Si02-Katalysator) fur dio Aktiyierungswarme ein Wert von 11 900 eal/Mol, 
der beinaho halb so groB ist wie der fiir dio unkatalysierte Rk. Bei derselben Temp. 
u. Stromungsgeschwindigkeit ist das AusmaB dor Chlorierung bei der katalyt. Rk. 
gróBer ais bei der unkatalysierten Reaktion. Bei Verwendung des Cu-Si02- 'oder 
des Al20 3-Katalysators betragt dio Aktivierungswarme 14 400 bzw. 12 900 cal/Moi. 
Durch hohe Cl2-Partialdrucko wird der Katalysator vorgiftot. Fur den am CuCl2- 
Katalysator vcriaufenden ProzeB wird folgendor Rk.-Mochanismus aufgestellt:

1. CuClj +  Warnie >  CuCl +  Cl 2. CuCl +  Cl +  C3H 8 ->- HCuCl, +  C3H,
3. HCuCl2 +  Wtórne ->- CuCl +  HC1 4. CuCl +  CL -V CuCl, +  Cl 

5. Cl +  C3H 7 C3H;C1 
Boi Chlorpartialdrucken von 0,5 a t u. dariiber beobaehten Vff. einen „Hysteresis 
Effekt“ : Wird die Temp. allmahlich bis zu dem Punkt gesteigert, bei dem das gesamto 
Cl2 yerbraucht wird (etwa 210°), so bleibt der 100%ig. Verbraueh bestehen, auch wenn 
man die Temp. langsam vermindert. Es gelingt auf diese Weise einen 100%ig. Cl2- 
Verbrauch bei einer Temp. zu erreichen (etwa 120°), bei der der n. Umsatz nur etwa 
5% botragen wiirde (Erklarung dieses Effektes im Original). (J. physic. Chem. 39. 
1111—23. 1935. Minneapolis, Univ. of Minnesota, School of Chemistry.) Ge h l e n .

Cheng E. Sun, Die Bromierung v<m ungesattigten Sauren. Dio Bromierung einer 
ungesatt. /3,y-Saure:

RCH=CHCH2COOH +  Br2 -y  RCHBrCHBrCH2COOH 
wird ais Vierelektronenproblem aufgefaBt; fiir die Aktirierungsenergie dieser Rk. wird 
der von S h e rm a n  u . S u n  (C. 1934. II. 899) berechnoto Wert E  =  24,4 kcal an- 
gonommen, der sieh urspriinglich nur auf die Bromierung von C2H., bezog. Dagegen 
wird dio Bromierung einer a,/?-Saure:

RCH=CHCOOH +  Br2-y RCHBrCHBrCOOH 
ais Sechsolektronenproblem behandelt, woil die konjugierto C=0-Doppelbinduug 
dio Rk. beeinfluBt. Hierfiir berechnet Vf. ahnlich wie fruher (vgl. C. 1936. I. 3078) 
unter gewissen Annahmen iiber die gegenseitige Orientierung der Atome im Sauremol. 
u. der beiden reagierenden Moll. sowio mit einem CoULOMBschen Anteil von 14% 
der Gesamtenergie eme Aktivierungsenergie von 31,5 kcal. Aus diesen Werten folgt, 
daB die orste Rk. bereits bei Zimmertemp., die zweite aber orst boi ca. 200° m it merk- 
licher Geschwindigkeit yerlauft. (J. Chin. chom. Soc. 4. 1—5. Jan. 1936. Peking 
[Peiping], National Univ., Dep. of Chem.) ZEISE.

M. S. Kharasch, Elly T. Margolis und F. R. Mayo, Der Peroxydeffekt bei der 
Addition von Reagenzien an ungesattigte Verbindungen. XII. Die Addition von Brom- 
icassersioff an Butadien. (XI. vgl. C. 1936. II. 450.) Bei Abwesenheit von 02 u. ni 
Ggw. ron  Oxydationsverzógerern liefert Butadien mit HBr je nach Bedingungen 
65—90% 2-Brom-2-buten (1,2-Addition). Bei Luftzutritt oder bei Zusatz von Por- 
oxyden erhalt man 70—90% l-Brom-2-buten (Crotylbromid). Dieses kann entweder 
durch direkto 1,4-Addition oder durch eine Umlagerung des 2-Bromderiv. untor dem 
EinfluB von HBr oder HBr +  Perosyd entstanden sein. Das dritte mogliche Additions-
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prod., 3-Brom-i-buten, tritt, wie aus dem Verh. der Rk.-Prodd. bei der Hydrolyse 
hervorgeht, nicht oder nur in geringer Menge auf. (J. Soo. chem. Ind., Chem. & Ind. 
55. 663. 21/8. 1936. Chicago [USA], Uniy.) Os t e r t a g .

W. Franke und H.-J. Schumacher, Die Bromierung ton Acetylen im  Licht. 
Vff. finden, daB die photochem. Vereinigung von Br2 u. C2H2 eino Kettenrk. groBer 
Kettenlange ist ( Quantenausbouton von 104 Moll./li^ wurden gefunden). Wegen des 
gleichzeitigen Ablaufs einer Dunkelrk. u. einer Polymerisationsrk. konnten keino 
reproduzierbaren Yorsuchsergebnisso erhalten werden, die die Gewinnung eines genauen 
kinet. Gcsetzes fiir den Reaktionsablauf ermoglicht hatten. (Z. physik. Chem. Abt. B. 
34. 181—86. Nov. 1936. Frankfurt a. M., Univ. Inst fur Pliys. Chemie.) Sc h e n k .

Edmund J. Bowen und Arthur T. Horton, Die Photoreaklicmen von fliissigen 
und gelosten Ketonen. Teil III . Vff. untersuchen in Fortsetzung friiherer Verss. (C. 1935.
I. 220) dio bei der Belichtung von Aceton in n-Hexan u. Gyclohexan entstehenden Pro- 
duktc. Sie finden einen tert. Alkohol u. eine Br2 absorbierendo Verbindung. Im  Falle 
Aceton-n-Hexan erweist sich der Alkohol ais Dimethyl-n-hexylcarbinol, im Fallo Aceton- 
Cyclohexan ais Dimetliylcyclohexylcarbinol. Die Br, absorbierende Substanz seheint 
ein Keton zu sein. Um ganz sicher zu sein, daB die Photoprodd. durch Beteiligung 
des Losungsm. an der Rk. gebildet werden, werden sio mit Chromsaure oxydiert. Aus 
dem Cyclohexanprod. entsteht so Adipinsaure u. aus dem n-Hexankorper einbas. 
n-Fettsauren. Zur Deutung der Befundo wird ais photochem. Primarprozefl eino Spal- 
tung nach CH3COCH3 =  CH3CO +  CH3 angenommen. Verss. mit Aceton in Bzl. 
zeigen demgemaB keino Umsetzung; aus CC14 wird etwas Cl2 freigemaeht. Andere 
Ketone (Diathylketon, Methylathylketon) geben ahnlieho Rkk. m e Aceton. Dio 
Quantenausbeuten liegen um 0,1. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1685—88. Nov. 
Oxford, Physical Chemistry Labor., Balliol and Trinity Colleges.) SCHENK.

L. Ktichler und F. Patat, Zur Lichtumlagerung von o-Nitrobenzaldehyd zu o-Nitroso- 
benzoesaure. (Vgl. C. 1936. II. 2122.) Zur Deutung dor Quantenausbeute < 1  bei 
der Lichtumlagerung des o-Nitrobenzaldehyds stehen drei Moglichkeiten zur Ver- 
fiigung: 1. Verlust eines Teiles der absorbierten Lichtenergio durch StoBo zweiter A rt 
(dann bloibt dor an Lsgg. gefundene Wert y  =  1/,1 zufaUig!); 2. der Bau bzw. die Be- 
Bewegungsform des Mol. ist fur die (Juantcnausbeute V» maBgebend; 3. der Primar- 
prozeB besteht in der Abspaltung yon Sauersloffatomen. Yff. untersuchen, ob 
die dritte Móglichkeit sich experimentell beweisen laBt u. finden keine Anhaltspunkte 
fiir das Auftreten yon Sauerstoffatomen im Laufe der Umwandlung. Die Moglieh- 
keit, daB die freien Sauerstoffatome sofort m it dem Mol. wieder in Rk. treten, fallt 
in der fl. Phase aus; in der Gasphase bleibt, falls man hier diese ZlMMERSche Deutung 
annehmen wiirde, der Einfl. des zugesetzten Stickstoffes unyerstandlich. Es ergeben 
sich m it u. ohnę Zusatz yon Stickstoff folgende Werte am dampffórmigen Aldehyd: 
Druck des o-Nitrobenzaldehyds in mm 
Druck des Stickstoffs in mm . . . .
Quantenausbeute (korrigierter W ert). .
Quantenausbeute (unkorrigiert). . . .

Dio Werte der dritten Zeile sind auf Grund der Korrektur auf ungefahr 10% 
richtig. Die Beeinflussung der Quantenausbeute durch Stickstoffzusatz zeigt, daB 
dio Energie teilweise desaktiviert wird, bis zu hóchstens 50% der Primarenergie. 
Offonbar liegt im Mol. ein Mechanismus vor, der dio Energie in zwei Teile zerlegt, dorcn 
einer yollig zur Rk. ftihrt. Der Energieaustauseh gegen die Aldehydgruppe muB, 
wie von L u c y  u. L e ig h t o n  (C. 1936. II. 2122) angenommen, behindert sein. Da 
der W ert der Quantenausbeute in der Gasphase >  1/2 wird, kann dicso Hemmung nicht 
vollstandig sein, sondem durch einen Energiowechsel yonZeit zuZeit aufgehoben werden. 
Die Periode dieses Energiewechsels wird auf 10-9 sec geschatzt. (Mh. Chem. 68. 275 
bis 289. Aug. 1936. Wion, Uniy., I. Chem. Labor.) PRUCKNER.

K. v. Auwers, Zur Spektrochemie organischer Fluorverbindungen. An einigen 
Stichproben wird dio Richtigkeit der von Sc h ie m a n n  u . seinen Mitarbeitern bestimmten 
spektrochem. Konstanten organ. Fluorverbb. gepruft. (Z. physik. Chem. Abt. A 173. 
345—48. Juli 1935. Marburg, Univ., Chem. Inst.) D a d ie u .

H. J. Hilgendorff, Die Absorptionsspektren non Blausdure, Hydrazin, Athylen 
und Ammoniak im Schumann-Oebiet und ton Hydrazin im QuarzuIłraviolett. Es werden 
nach einem VakuumfluBspatspektrographen im Gebiet zwischen 2000 u. 1300 A die 
Spektren der Blausdure, Athylen u. Hydrazin untersucht. Es werden bei Blausaure eine

j 4,5 4 4 4 4 4
— — 110 700 700

0,79 0,74 0,73 0,68 0,51 0,55
! 0,63 0,59 0,58 0,54 0,41 0,44
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Reihe von Bandon zwischen 2001 u. 1789 A gefunden mit dor mittleren Wellenzahl- 
differenz yon 450 cm-1. Bei Athylen zeigen sich sehr yerschwommene Banden zwischen 
1973 u. 1762 A, die sich im Zustand der Pradissoziation befinden. Hier wird die Disso- 
ziationwsarme zu 158,6 cal/Moi. in Ubereinstimmung m it den chem. Daten bestimmt. 
Bei Hydrazin wird vollkommene Absorption im SCHUMANN-Gebiet festgestellt. Es wird 
daher Hydrazin mit einem Quarzspcktrographen im Gebiet von 2540—2278 A unter- 
sucht u. das Traghcitsmoment, sowio der A bstand der Atomgruppen im angeregten 
Zustand naherungsweisc bestimmt. Die Dissoziationswarme des Hydrazins wird zu 
122,4 cal/Moi. bestimmt. Die Giite der Beobachtungen wird an dem bekannten Ammo- 
niakspektr. erprobt. (Z. Physik 95. 781—88. 12/7. 1935. Bonn.) D a d ie u .

Gosta W. Funke und Gerhard Herzberg, Ober das llolationsschwingungsspektrum 
von Acetylen im photographischen Ullrarot. Kurze Zusammenstellung der Ergebnisse 
der C. 1936. II. 4204 referierten Arbeit. (Physic. Rev. [2] 49. 100. 1936.) E. Mu l l e r .

P. Ganswein und R. Mecke, Absorptionsuntersuchungen an Kohlenwasserstoffen 
im nahen Ultraroten. II. Gasfórmige Paraffine, Olefine und Acelylene. (I. vgl. C. 1936.
I. 2732.) Im  Spektralbereieh A 10 000—7000 A werden die Absorptionsspektren der 
folgenden einfachcn KW-stoffe untersucht: Athan, Propan, n-Butan, n-Penlan, 
n-Hexan; Athylen, Propylen, Isobutylen, Butadien; Acetylen, Diacetylen, Vinylacetylen 
u. Athylenozyd. Hierbei stellt sich heraus, daB den yerschied. Siittigungsgraden ge- 
trennte Absorptionsgebiete der dritten CH-Obersehwingung zukommen. Paraffine ab- 
sorbieren bei A 8950—9150, Olefine bei A 8600—8750 u. Acetylenc bei A 7850—7900. 
Die Zahl der gleichartigen CH-Bindungen macht sich nicht in einer yermehrten Banden- 
aufspaltung, sondem nur in einer entsprechend gesteigerten Absorption bemerkbar. 
(Z. Physik 99. 189—203. 1936. Heidelberg, Uniy., Physikal.-chem. Inst.) D a d ie u .

Otto Vierling und R. Mecke, Absorptionsuntersuchungen an Kohlenwasserstoffen 
im  nahen Ultraroten. I II . Halogenderivate cles Methans, Athans und Athylens. (II. vgl. 
yorst. Ref.) Untersucht werden im Bereich der dritten CH-Oberschwingung die 6 Chlor- 
u. Bromderiw. des Methans, 5 Chlorderiw. u. 3 Bromderiyy. des Athans, 3 Chlordcriw. 
des Athylens, femer Propyl- u. Propylenchlorid, im ganzen 19 Verbb., u. zwar teils 
gasformig, teils flussig. Die konstitutionellen Anderungen der CH-Bindung durch das 
Halogen sind wesentlich geringer ais bei der Absattigung der C—C-Valenz. Es wird eine 
geringe Bindungsyerfestigung der CH-Valcnz beobachtet — beim Brom starker ais 
beim Chlor —, die jedoch bei yermehrtem Halogengeh. wieder zuriickgeht. Bei asymm. 
Verbb., wio Trichlorathan, sind diese Unterschiede aber ausreichend, um den einzelnen 
Gruppen (HC12C-, H2C1C- u. a.) bestimmte Banden zuzuordnen. (Z. Physik 99. 204—16.
1936.) " '  Da d ie u .

R. Mecke, Absorptionsuntersuchungen an Kohlenwasserstoffen im nahen TJUra- 
roten. IV. Berechnung von anharmonisdien Valenzschwingungen mehratoniiger Molekule. 
(III. vgl. yorst. Ref.) Grundlage der Berechnung anharmon. Oberschwingungen ist das 
Valenzkraftmodell des Mol., Ausgangspunkt die ScHRÓDINGERsehe Schwingungs- 
gleichung. Methodik die bekanntc Storungsrechnung bis zur zweiten Naherung. Ais 
Storung werden betrachtet der konstitutionelle Einfl. der potentiellen Wechselwrkg.- 
Energie, das mechan. Mitsehwingen anderer Atommassen des Mol. (gek. durch den 
Koppelungsfaktor a u. einen Mitfiihrungskoeff. e) u. die Anharmonizitat der Bindung. 
Diskutiert werden die beiden Falle zweier harmon. Sehwingungen yerschied. u. gleicher 
Eigenfreąuenz, um die Gultigkeitsgrenzen der Storungsrechnung u. die Zuordnungs- 
moglichkeiten zu bestimmten Atomgruppen festzulegen, ferner die gekoppelten, an
harmon. Oberschwingungen yerschied. Eigenfreąuenzen. Wichtig ist bes. bei anharmon. 
Oberschwingungen der Fali der Resonanz. Bei fester Koppelung erfolgt die Be- 
schreibung durch die Eigenwerte vt u. va der symm. u. antisymm. Grundschwingung. 
D ie lose Koppelung ergibt jedoch ein ganz anderes Aufspaltungsbild der Oberschwin
gungen, denn hier ist dio Beschreibung durch die Quantenzahlen ^  u. v2 der ungestorten 
Grundfreąuenzen zweckmaBiger, u. die Oberschwingung hat fast die gleiche GróBe wic 
die einer einzigen Valenz. Dieser Fali liegt bei allen CH-Schwingungen yor, so daB mit 
Hilfe dieser Uberlegungen eine sehr weitgehende Zuordnung der Teilbanden zu don 
einzelnen CH-Gruppen moglich wird. (Z. Physik 99. 217—35. 1936.) D a d ie u .

Walter Gordy, Belege fiir die Existenz von Wasserstoffbindungen aus Ultrarot- 
messungen. Vf. gibt an, durch die Beobachtung der Ultrarotspektren von Fl.-Gc- 
misehen, in denen Assoziation angenommen werden kann, Belege fur die Existenz 
von H-Bindungen gefunden zu haben; so sei z. B. in CH3OH—CH3COOC2H5-Ge- 
mischen die der Grimdsehwingung entsprechende Bandę der OH-Gruppe des Alkohols



tłach kiirzeren Wellenlangen verschoben u. iln-e Intensitiit merklieh erhoht, wahrend 
die Schwingungsbande der CO-Gruppc in CH3COOC2H5 naeh langeren Wellen ver- 
schoben u. ebenfalls intensiyer geworden soi. Andere Banden scheinen unverandert 
zu bleiben. Gewisse Anderungen im Ultrarotspektr. des W. sollen auf eine Assoziation 
zwischen W. u. CH3CN sowie zwischen W. u. a. organ. Pil. hinweisen. (J. chem. 
Physies 4. 749. Nov. 1936. Belton [Texas], Mary Hardin-Baylor College.) Ze i s e .

E. L. Kinsey und J. W. Ellis, Das UUrarotabsorptionsspekłrum von Wasser und 
Alkoholen in  nichtpolaren Losungsmitteln. Unters. der Ultrarotabsorptionsspektren 
im Gebiet von 1,0—2,5 /; von W., gelost in Schwefelkohlenstoff, u. von Methylalkohol, 
gelost in Tetrachlorkohlenstoff. Die in einigen Absorptionskurven wiedergegebenen 
Befundc stimmen iiberein m it der Annahme, daB die in dem fl. Zustand vorhandene 
VV'echselwrkg. zwischen den Moll. in der Lsg. weitgehend geschwacht, wenn nieht 
Yernichtet ist. Die Beobachtungen zeigen weiter, daB sieh diese WechselwTkg. nur 
auf den polaren Teil des Mol. erstreckt, was aus dem groBon Unterschied zwischen 
dem Verh. der sog. „OH“ u. ,,CH“-Banden des in CCI., geldsten Alkohols hervorgeht. 
Die Folgerungen aus dem Vorhandensein kraftiger Storungen in der Struktur der 
OH-Gruppe sowie die Ursaclie der Storungen werden naher erortert. (Pliysic. Rev. [2] 
49. 105. 1936.) ‘ E u g e n  Mu l l e r .

Walter Gordy und Dudley Williams, Isomeńeeffekt bei infraroten Absorpiions- 
spektren. Dio Absorptionsspektren yon Methyl-, Athyl-, Butyl- u. Phenylcyanid, der 
entsprechenden Isocyanide, sowie Methyl- u. Athylthiocyanid u. der entsprechenden 
Isothioeyanide werden im Gebiet von 1,0—6,5 /i aufgenommen. Das intensive Band bei 
ca. 4,4 n  in den n. Cyaniden erseheint bei den Isocyaniden bei langeren Wellen u. mit 
doppelter Intensitat. Der Grad der Verschiebung u. die Zunahme der Intensitiit ist 
nahezu konstant fiir alle Verbb. Im  Falle der Thiocyanate ist die Veranderung der 
Wellenlange fiir das 4,6-/(-Band geringer ais bei den Cyaniden, wahrend der Unterschied 
in der Intensitat groBer wird. Keine andere Bandę in den untersuchten Spektren zeigt 
einen nennenswerten Isomerieffekt. Im Absorptionsspektr. wss. Lsgg. von HON er- 
seheint neben der starken Bandę bei 4,75 auch ein schwaches Band bei 4,95 woleli 
letzteres man auf einen geringen Geh. an isomerer HNC zuruckfuhren kami. (J. chem. 
Physies 4. 85—87. Febr. 1936. North Carolina, Univ., Dep. of Physies.) D a d ie u .

James H. Hibben, Bamanspeklren in der organischen Chemie. Eingehonde, 
zusammenfassendo Darst. der Anwendung der Ramanspektren in der organ. Chemie. 
Einfiihrung, Termdefinitionen, Ursprung der Ramanspektren, die Ramanspektren 
organ. Verbb., Anwendungen des RAMAN-Effekts, Depolarisation u. RAMAN-Spektren. 
Die Darst. enthiilt das bisher gesammelto Vers.-Material iiber den RAMAN-Effekt 
der yerschied. Typen organ. Verbb. (Chem. Reyiews 18. Nr. 1. 2—232. Febr. 
1936.) ~ E u g e n  Mu l l e r .

A. Dadieu, Uber physikalische Methoden im chemischen Laboratorium. XXX. Der 
JRaman-Effekt und seine Anwendungen in der organischen Chemie. II. (I. vgl. C. 1930.
II. 2999.) Einfiilirung, experimentelle Technik, Mechanismus des RAMAN-Effekts 
u. Aufbau der Moll., Anwendung auf chem. Probleme. (Angew. Chem. 49. 344—49. 
30 /5 .1936.)_ " E u g e n  M u l l e r .

S. C. Sirkar, Uber das Itamanspektmm von festem Schwefelkohlenstoff. Vor- 
laufige Mitt. der Unters. des RAMAN-Spektrums von festem CS2 bei der Temp. der 
fl. Luft. Aus dem Vgl. dieses Spektr. mit dem des fl. CS2 bei Zimmertemp. ergibt sieh 
das Auftreten einer neuen u. intensiyen Linie bei 69 cm-1 mit einer schwachen, aber 
scharfen Begleitlinie bei 80 cm-1 sow'ie das Fehlen des Satelliten 648 cm-1 der Haupt- 
RAMAN-Linie 656 cm-1 beim festen Schwefelkohlenstoff. Der mogliehe Ursprung der 
Banden wird im Original naher erortert. (Sci. and Colt. 1. 587. Marz 1936. Cal- 
cutta.) E u g en  Mu l l e r .

R. Ananthakrishnan, Die Bamanspektren von Propylen und Isobutan. Die 
Ramanlinien des Propylens zeichnon sieh durch besondere Scharfe aus u. sind mehr 
oder weniger stark polarisiert. Die Freąuenzen bei 1648, 920 u. 432 werden den 
Fundamentalfreąuenzen der Kohlenstoffkettc zugeordnet, die ubrigen Linien den 
Sehwingungen der Wasserstoffatome. Das Ramanspektrum des Isobutans zeigt im 
Gegensatz zu obigem extrem breite u. sehr depolarisierte Linien. Dieser Unterschied 
beider Spektren liiBt sieh auf die Symmetrie des Isobutanmol. zuruckfuhren, dio 
eine Entartung einiger Sehwingungen yerursacht. Mit Hilfe der Polarisationswerte, 
die nur zum Teil mit friiheren Angaben KOHLRAUSCHs iiboreinstimmen, wird der 
Vers. einer Deutung des Isobutanspektr. gemacht. Ferner ergibt sieh aus den Polari-
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sationswerten eine Ahnlichkeit der Ramanspektren yon Isobutan u. Chlf. (Proc. Indian 
Acad. Soi. Seet. A 3. 527—32. Juni 1936.) E u g e n  Mu l l e r .

Ta-You Wu, Depolarisation der Ramanlinien des TetracJilorathylens. Der De
polarisationsgrad der Ramanlinien des Tetrachlorathylens wurde naeh der Metli. 
yon  HANLE m it einem STEINHElLsehon Spektrographen, Disperaion 12 A/mm, be- 
stimmt. Es ergeben sieh die Werte:
Ramanlinie. . 234 341 383 447 512 1570

60 15 2 75 15 60
0,75 0,89 — 0,42 0,93 0,64

1570 V*,;

Intensitiit . . .
Depolarisationsgrad
Aus Symmetriegriinden werden die Linien folgendermaCen zugeordnet:
447 S„s; 234 v2jrj. Der Depolarisationsgrad der Linie 234 cm-1 seheint zu hoch fur 
eine dieser symm. Sehwingungen, aber ihre starkę Intensitat maeht es unwahrseheinlioh, 
daB sie einer Schwingung vas, 6as angehort. Sieher sind 341 u. 612 cm-1 den Sehwin
gungen vas, das u. zuzuordnen u. zwar 512 =  vas, da vas >  8as; yermutlich ist 
<S?s =  341 u. óa' „ =  383 cm-1. Die Ultrarotbande 912 cm-1 wird v„a zugeordnet, 
die anderen 755, 782 u. 802 cm-1 diirften Kombinationsschwingungen sein. (J. Chin. 
ehem. Soc. 4. 402—05. Sept. 1936. Peking [Peiping], National Uniy., Department of 
Physies.) _ _ P r u c k n e r .

V. Kondratjew und o. Ssetkina, Ramanspektrum der wasserigen Losung von 
KSeCN. Die Unters. des RAMAN-Spektr. der wss. Lsg. von KSeCN liefert 2 Freąuenzen, 
2051,5 u. 575 cm-1, die ais Freąuenzen der Valenzschwingungen des Ions NCSe-  
angesehen werden. Der Ygl. der Bindungskonstanten fiir die Ionen NCS-  u. NCSe-  
m it denen fiir die isosteren Moll. NCCI bzw. NCBr ergibt eine bedeutende Erniedrigung 
der Ionenkonstanten im Verhaltnis zu den entsprechenden Mol.-Konstanten. Vff. 
weisen auf die Mogliehkeit liin, diese Erseheinung ais unreell zu betraehten u. gelangen 
so zu dem Resultat, daB eine freie elektr. Ladung im Mol. an sieh keine bedeutende 
Einw. auf seine Bindungskonstanten hat. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 279—86. 1936. 
Leningrad.) ‘ E u g e n  M u l l e r .

K. W. F. Kohlrausch, A. W. Reitz und W. Stockmair, Studien zum Raman- 
Effekt. LV. Mitt. Cyclopentylderimte. (LIV. vgl. C. 1937. I. 569.) Unters. der 
RAMAN-Spektren dor Cyclopentylderiw., C6H 0X, mit X =  OH, NH2, CH3, SH, Cl, 
Br, J  u. vom Cyclopentaium. Der Ygl. mit den Spektren der entspreehend substituierten 
Cyclohesylderiw. zeigt einen ganz verschied. Einfl. der Substitution auf das 
Schwingungsspektrum. Dies wird darauf zuriiekgefuhrt, daB die C—X-Bindung mit 
der Ebene des Funferringes einen Winkel yon ungefahr 55° einschlieBcn muB, w&hrend 
sie beim nicht ebonen Sechserring, bes. bei der Sesselform entweder fast in die zur 
Drehspiegelachse senkrechte ,,Ringebene“ zu liegen kommt oder zu ikr senkrecht steht. 
Die Vermelirung der Linienzahl beim Ubergang der Cyclopentanhalogenide zu den 
entsprechenden Cyclohesanderiyy. sowie einige andere Beobachtungen deuten darauf 
hin, daB bei den Halogenderiw. des Cyclohexans zwei yerschied. Raumformen reali- 
siert sind. — Cyclopentylamin, C5H9NH2. Aus Cyclopentanonoxim mit Na u. absol. 
Alkohol. Kp. 106,9—108,3°. — Meihylcyćlopentan, C5H9CH3. Aus dem Semicarbazon 
des l-Mothylcyclopentanon-3 u. NaOC2H5 bei 190—200°. Kp. 71,2—71,6°. — Cyclo- 
pentylmercaplan, C6H„SH, aus Cyclopentylmagnesiumbromid u. S. Kp. 130—132,4°. — 
Cyclopentylchlorid, C6H9C1. Aus Cyclopentanol u. PC13 bei 0°. Nach iiblicher Auf- 
arbeitung Reinigung durch mehrmalige Destillation. Kp. 114,1—114,9°. — Cyclo- 
pentylbromid, C6H 9Br. Darst. analog yorigem. Kp.M 47,8—48,2 (Kp. 136,1—138,4°). — 
Cyclopentyljodid, C6H 9J , Darst. wie C5H9Br. K p.12 50,8—51,9°. Kp. 164,1—165,5°. 
(Z. physik. Chem. Abt. B 32. 229—36. April 1936. Graz-Leoben.) E u g e n  M u l l e r .

K. W. F. Kohlrausch und Gr. Prinz Ypsilanti, Studien zum Raman-Effekl. 
LVI. Mitt. Rainan-Effekt und freie Drehbarkeit. W . (LV. ygl. y o rst. Ref.) Unterss. 
der RAM AN-Spektren von yorw iegend funfgliedrigen Ketten des Typus XCH2CH2CH2Y, 
wo X =  Cl, Y =  Cl, OH, CN, Br, J , femer X  =  Br u. Y =  Br, OH, CN, sowie 
X  =  Y  =  CN, J  ist u. yon CH2C1—CHC1—CH3, CH3OCH,OCH3, CH30 —CH2CH2OH, 
sowrie von Sechserketten CH3CHBr—CHBr—CH3 u. CH2Ć1—CHC1—CH2C1. Aus der 
Diskussion der Ergebnisse folgt, daB ebenso wie bei den Viererketten XCH2—CH2Y 
auch boi den Fiinforketten die Zahl der auftretenden „Halogenfrequenzen“ nicht 
erklarbar ist, wenn die Moll. nur in einer einzigen Raumform yorkommen konnten. 
AUerdings sind die Verhaltnisse hier schon so yerwickelt, daB zur Zeit keine gonauen 
Angaben móglich sind. Nur das Spektr. des 2,3-Dibrombutans laBt sieli leicht m it 
der Annahme einer iiborwiegenden trans-Form des Stoffes yereinbaren. — Die Reinigung
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der Handelspraparate ist kurz beschrieben. — Darst. von y-CMorbutyronitril, C1CH2- 
CH2CH2CN aus Trimethylenchlorobromid u. KCN in A. K p.,eo 189,6—191,2° (unter 
Zers.). — y-Bronibutyronitril, C4H0NBr, aus Trimethylenbromid u. KCN, Kp.n  79—82°. 
(Z. physik. Chem. Abt. B 32. 407—16. Mai 1936. Graz-Leoben.) E u g e n  Mu l l e r .

M aricus A ubert, Beziehwigen zmschen der Baeyerschen Spamiung z und, der 
charakteristischen Ramanfrequenz in cyclischen Kohlenwasserstoffen. Die Abweichung des 
Yalenzwinkels der C-Atome yom n. Wert 109° 28' erzeugt in «-gliedrigcn ringfórmigen 
KW-stoffen nach B a e y e r  eine Spannung 1. z  =  V2 {109° 2S' •— [180° (n — 2)/»]}. 
Andererseits kann man die charakterist. Ramanfreąuenzen yon oycl. KW-stoffen ohne 
Seitenkette — unter Betrachtung des Athylens ais zweigliedrigen Bing — folgender- 
weise den r-W erten zuordnen:

8

z (Minuten) 3284
1620

1484
1188

44
889

— 316 
801

— 573 
729

■766
700

Die Funktion v =  q> (r) ergibt eino Gerade. Setzt man 2. v =  0,2266 z  +  868, so lassen 
sieh die Freąuenzen v m it einer Abweichung yon hochstens 1,3% yom gofundoncn 
Wert berechnen. Die charakterist. Freąuenzen der Kerne sind offenbar ais lineare 
Funktionen yon r  darstellbar. Aus 1. u. 2. ergibt sieh nv2 =  [(2447,3 +  388,5n)2/« ] : 
dio Kurve n  r 2 =  y> (n) hat ein Minimum fiir n =  6,29; d. li. fiir n  c* 6 ist das Prod. n v- 
nahezu konstant. Dio experimentelle Regel von GoncnoT, C a n a ls  u . C a u q u i l  
(C. 1932. II. 2017) ist also nur ein Spezialfall der allgemeinen Beziehung 2. (C. R  hebd. 
Sćances Acad. Sci. 203. 661—63. 12/10. 1936.) P r u c k n e r .

B. Y. Oke, Uber die Theorie der optischen Aktivitat. III . Ein reguliires Telraeder, 
das um einen kleinen Winkel um eine binare Achse verdreht wird. (II. ygl. B o r n , C. 1936.
I. 4141.) Ein regulares Totraeder, dessen Eckon ident. isotrope Resonatoren tragen, ist 
nicht opt.-aktiy. Werden jedoch Anderungen der Gestalt u. dam it der mechan. Eigg. 
eingefuhrt, die eine S3Tnmetrieebene ausschlieCen, so kann das Syst. opt.-akt. sein. 
Vf. behandelt eine Anderung, die durch eine geringe Verdrehung der reguliiren Gestalt 
des Tetraeders zustande kommt; zwei yon den Ecken des regularen Tetraeders bleiben 
fest u. die beiden anderen werden um einen kleinen Winkel um eine bin. Achse, die die 
Mittcn der beiden Kanten yerbindet, gedreht. Ein derartiges Syst. hat keine 
Symmetrieebene u. kann opt.-akt. sein. Vf. borechnet das Drehungsyermogen eines 
derartigen Systems m it Hilfe einer Naherungsmeth., bei der das regulare Tetraeder 
ais Naherung 0. Ordnung genommen wird, u. zeigt, daB die opt. A ktiyitat der 3. Potenz 
des kleinen Vordrehungs\vinkels proportional ist. (I?roc. Roy. Soc. [London]. Ser. A 153. 
339—52. 1936. Cambridge, St. John’s College.) Co r t e .

Thomas Malkin und Mostafa Rład el Shurbagy, Eine rćnitgenographische und 
Ihermische ZJntersuchung der Olyceride. Teil II. Die a-Monoglyceride. Abkiihlungs- u. 
Erhitzungskuryen der cc-Monoglyceride der Sauren: Caprinsaure, Undecylsdure., Laurin- 
saure, Tridecansaure, Myristinsaure, Pentadecansaure, Palmitinsdure, Heptadecansaure 
u. Stearinsaure ergeben das Vorliegen dreier Formen — a, fi u. /?'. Kiihlt man das 
geschm. Glycerid ab, so entsteht zunachst die oc-Form, diese wandelt sieh in die etwas 
stabilere /?'-Form u. gelit schliefilich langsam in dio stabile /S-Form iiber; die letztere 
kryst. gewohnlich aus Losungsmitteln an. Die cc-Forin hat niedrige, nicht altemierende 
FF., die /?' u. /?-Formen hohere, je nach der C-Anzahl alternierendo FF. Rontgenograph. 
wurden zunachst von den Formen die langen Netzebenenperiodcn festgelegt, wobei 
festgelegt wurde, daB /S' u. /?-Form die gleichen d-Werte besitzen. Aus den Werten der 
P' u. /J-Formen ergibt sieh, daC im Gitter 2 Moll. hintereinander eine tetraedr. Zickzack- 
kette bilden. AuBerdem wurden die seitlichen Periodcn der 3 Formen festgelegt. (J. 
chem. Soc. [London] 1936. 1628—34. N oy. Bristol, Univ.) G o t t f r ie d .

H. R. Kruyt und G. E. van Gils, Elektrophorese von Aminoverbindungen. Yff. 
untersuchen die elektrophoret. Wanderungsgesch^-indigkeiten der Partikelehen der 
Sole cycl. Aminę. Dio Sole wurden durch Schutteln mit W., Unterkuhlung gesatt. 
Lsgg. u. durch EingieBen alkoh. Lsgg. in W. erhalten. Die Substanzen muBten sehr 
rein sein, um einigermaBen stabile Suspensionen bzw. Emulsionen zu liefem. Dio 
Aminę erwiesen sieh in dem untersuchten pn-Bereich (pn =  3—7 ihrer Dissoziation 
entsprechend) durchweg ais mehr oder weniger sterk positiy. (Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proc. 39. 816—19. Sept. 1936. Utrecht, yan’t Hoff-Lab.) H ay e m a n k .
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Sherlock Swann jr., H. J. Read und F. C. Howard, Eleklrolytische Beduktionen 
organischer Verbindungen an Kałhoden, die aus Legierungen besleiien. I . Reduktion 
von aliphatischen Ketonen zu Kohlenwasserstoffen an Cadmiumamalgamen. An einer 
Reihe von Cd-Amalgamkathoden m it wechselnden Mengen Hg u. Cd wird dio elektrolyt. 
Red. des Methyl-n-propylketons zu n-Pentan untersucht. Es wird ein Zusammenhang 
zwisehen dem Sehmelzdiagramm der Cd-Hg-Legierungen u. der Aktiyitat der Kathoden, 
der Ausbeuto an Pentan, festgestellt u. graph. wiedergegeben. (Trans, eleotroohem. 
Soe. 69. Proprint 24. 6 Seiten. 1936.) Ga e d e .

Alesander G. Ogston, Einige Dissozialionskonstantcn. (Vgl. C. 1936. I. 787.) 
Vf. gibt die Dissoziationskonstantcn an fiir: Trichlorphenol (W. 5,5; CH3OH 9,7), Tri- 
bromphenol (5,9; 11,0), Pentachlorphenol (CH3OH 8,2), Pentabromphenol (8,0), Hypo- 
xanthin (W. 8,7), 7-Methylhypomnthin (8,8), 9-Meihylhypoxanthin (8,9), Inosin (8,7), 
Adenin (4,1), Adenosin (3,6), a-Brompropionyltyrosin (COOH-Gruppe: 3,6; Phenol- 
gruppe: 10,3, beido in W.) u. Tyramin (NH2-Gruppe: 9,3; Phenolgruppe: 10,9, beide 
in W.). (J. ohcm. Soc. [London] 1936. 1713. Nov.) Br e d e r e c k .

H. A. Showalter und J. B. Ferguson, Die Loslichkeil von Kohlendioxyd in 
wdsserigen, Alkohole und Zucker enłhaltenden Losungen. Mit Hilfe einer erstmalig be
schriebenen Apparatur (Abb. im Original) wurde die Loslichkeit von CO, bei 15° in 
folgenden Systemen bestimmt: A.-W., Glucose-W., Fruetose-W., Saecharose-W., 
Glucoso-A.-W. u. Saccharose-A.-W. Die Absorptionskoeff. wss. Zuckerlsgg. sind nahozu 
eine Funktion des Zuckergeh. Dic Loslichkeitskurven der A.-W.-Systeme weisen ein 
Minimum auf. Bei den untersuchten Drucken zeigte sich Giiltigkeit des HENRYschen 
Gesotzes. — Dio DD. wss. GlueoseJsgg. bei 25° u. dieDampfdrucke von A.-W.-Gemisehen 
bei 15° wurden fiir versckiedene Prozentgehh. bestimmt. (Canad. J . Res. 14. Sect. B.
120—26. April 1936. Toronto [Canada], Univ., Dept. of Chem.) ELSNER.

Edwin R. Cox, Dampfdrucke von Kohlenwasserstoffen. Aus dem Mol.-Gew. (m), 
der absol. Siedetemp. (B ), der krit. Temp. (T c) u. dcm krit. Druck (Pc) sind dio bisher 
bekannten Dampfdrucke aller KW-stoffe m it einem Mol.-Gew. iiber 30 bereehenbar, 
u. zwar gilt fiir den Dampfdruck P  bei der Temp. T: log10 P  =  A  (1 — B /T ), worin 
fiir A, das sich verhaltnismaCig wenig andert, zu setzen ist: 

log10 (A /A c) =  E (  1 -  T /T c) (0,85 -  T /T c) 
mit £  =  0,0008-5 — 0,048 95 u. log10 A c — 0,610 76 +  0,0005-m. Zur genaueren 
Borochnung muB noch P c herangezogen werden. (Ind. Engng. Chem. 28. 613—16. 
Mai 1936. Long Beach, Cal., The Texas Comp.) J a a ck s.

Al. Zmaczynski, Ebulliomctrisclic und tonomelrische Vergleichsmessungen an 8 Eich- 
flussigkeiten 2. Ordnung. Die im C. 1931. I. 1319 referierte Arbeit wird m it gróBerer 
Genauigkeit u. iiber einen etwas weiteren Druckbereich (300—2000 mm Hg) an den- 
sclben Substanzen wiederholt u. durch ausfiihrliche Tabellen erganzt. Jedoch ergibt 
sieh, daB Aceton u. Chlf. ais Eichfll. 2. Ordnung nicht in Frage kommen wegen der 
Schwierigkeit der Reindarstellung. Das Verhaltnis (< î/^P)Sub3tanz: (dp/dł)h»0 >st  mit 
einer Genauigkeit von ± l% o  bestimmbar. Die 6 verbleibenden Eichfll. sind hiernaeh 
(neben 11,0): Bromaihyl, CS2, Bzl., Toluol, Ghlorbenzol, Brombenzol. (Congr. int. 
Quim. pura apl. 9. II. 225—36. 12 Seiten. 1934.) J aa ck s.

R. C. Lord und E. R. Blanchard, Die Entropia von Tetrachlorkohlenstoff. Da 
Y o s t  u . B l a i r  (C. 1933. I I . 1489) eine merklicke Differenz zwisehen der aus spektro
skop. Daten nach bekannten statist. Beziehungen berechneten u. der aus alteren 
calorimetr. Messungen abgeleiteten Entropie gefunden haben, wiederholen die Vff. 
zunachst die Berechnung in verfeinerter Form unter Beriioksichtigung der 5 moglichen 
isotopen Moll. CCI.,35, CCI353C137 usw. Aus den aus RAMAN-Messungen bekannten 
Schwingungsfreąuenzen der 3 wiclitigsten isotopen Moll. werden die Freąuenzen 
vv  v2, v3, v., aller isotopen Moll. berechnet. Die Kernabstande u. Tragheitsmomente 
orgeben sich aus vorliegenden Elektronenbeugungsaufnahmen. Da das Isotopen- 
hiiufigkeitsyerhaltnis fiir Cl ais Konstantę zu betraehten ist, braucht ein Einfl. der 
Isotopie auf die Symmetriezakl o nicht berucksichtigt zu werden. Deshalb berechnet 
sich die Entropie des Gases (ohne Kemspinanteil) durch Summierung der Anteilo 
der isotopen Moll. u. Subtraktion von R -ln o (mit o — 12) fiir 298° absol. zu 74,05 
u. fiir 348,5“ absol. (also 1,4° unter dem Kp.) zu 77,33cal/Grad. Mol. — Ferner werden 
aus neueren calorimetr. Messungen (Warmekapazitat, Umwandlungswarme, Schmelz- 
warme) durch dio iibliche graph. Integration der C^-Werte u. Estrapolation von 
T  =  10° bis T  — 0° absol. nach dem iT3-Gesetz die „calorimetr." Entropiewerte 74,35 
fiir 298° u. 77,69 fur 348,5° absol. ermittelt (geschatzte Unsicherheit hóchstcns
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0,8 cal/Grad. Mol.). Somit ergibt sich eine angesichts der experimentollen Fehler- 
grenzen bcfriedigende Obereinstimmung mit den „spektroskop.1* Entropiewerten. 
Die von YOST u. B l a ir  (1. e.) gefundene starkę Abweiehung beruht auf den von diesen 
Autoren benutzten fehlerhaften C' -Werten (hauptsachlich unterhalb 70° absol.). Der 
auf jene Abweiehung gegriindete Zwoifel an der Zuverlassigkeit der aus spektroskop. 
Daten bereehneten Werte ist hiernaeh unbegriindet. ( J .  chem. Physics 4. 707—10. 
Nov. 1936. Baltimore, JOHNS HOPKINS-Univ., Dep. of Chem.) Z e i s e .

Louis S. Kassel, Dur Anle.il der Botationsenergie unslarrer Molekule im Orenzfall 
hoher Temperaturen. IV. Athylen, Propylen, 1-Buten, cis- und trans-2-Buten, Isobuten, 
Trimelhijldthylen, Tctramclhyldthylen und Butadien. V. Oleichgewichtskonstanlen von 
Reaktionen von Paraffinen, Olefinen und Wasserstoff. (III. ygl. C. 1936. II. 600.) 
IV. Fiir die im Titel gennnnten Substanzen wird mittels der von ElDINOFF u . A s t o n  
u. der vom Vf. entwickelten Methode der Grenzwert des Rotationsanteils bei hohen 
Tempp. u. dam it dio Translations-Rotationsentropie berechnot. V. Mit Hilfe von 
ubereinstimmonden Freąuenzfolgen werden fiir die Molekule Methan, Alhan, Propan 
u. Butan die Schwingungsbeitrago zu — F /T  u. H /T  berechnet. Fiir die Dehydrierungs- 
rkk. bei Athan, Propan u. n- u. Isobutan werden die Gleichgewichtskonstanten be
rechnot u. mit der Erfahrung yerglichen. Hierbei worden systemat. Abweichungen 
festgestellt; zu dereń Behobung werden mehrere Vorsohlage gemacht. Fiir dio Rkk.
2 C2H4 =  C,HS, CH, +  C2H4 =  C3HS, CH, +  C3H0 =  C4H 10 u. C2He +  C2H4 =  C4H 10 
worden Gloichgewichtgkonstanten berechnet, die bis auf einen Faktor, der maximal 
gleich 2 ist, richtig sein diirften. (J. chem. Physics 4. 435—41. Juli 1936. Pittsburgh. 
U.S. Bureau of Mines.) Ma r t in .

James C. Speakman, Die Einfliisse von Natriumehlorid und salzsaurem Anilin 
auf die Oberfldchenspannungen und Partialdampfdrucke von wasserigen Anilinlósungen. 
Es wurden bei 20° die Oberflachenspannungen u. Partialdampfdrucke fiir wss. Lsgg. 
von Anilin  gemessen, die 1. NaCl (1- u. 2-n.), 2. salzsaures Anilin (0,50- u. 1,0-n.), u.
з. NaCl +  salzsaures Anilin (jedes 1-n.) enthielten. Die schon friiher von WORLEY
gemachtc Beobachtung, daB Zugabo von NaCl dio Oberflachenspannung von wss. 
Anilinlsgg. lierabsetzt, konnte bestiitigt werden, u. zwar hangt die Abnahmo der Obei - 
flachenspannung von der Konz. des Anilins ab; die Partialdampfdrucke steigen mit 
wachsender Anilinkonzentration. Salzsaures Anilin, das im Gegensatz zu dem Aussalz- 
offokt des NaCl einen „Einsalzeffekt" ausiibt, wirkt in einem symm. entgegengesetzten 
Sinne zu NaCl: die Oberflachenspannungs- u. Dampfdruckkuryen orstrecken sich uber 
einen weiteren Konz.-Bereich. Im  Gegensatz zu NaCl erniedrigt das salzsaure Salz die 
Oberflachenspannung immer, was daraus heryorgoht, daB die Kuryen Oborflaehen- 
spannung gegen Konz. fiir die yerscliied. Lsgg. sich nicht schneiden, wahrend sie es bei 
dem NaCl tun. Weiter wird ausfiihrlich behandelt der Einfl. der Salze auf dio Be- 
ziehung zwischen Oberflachenadsorption des Anilins u. der Konz. des Anilins. (J. chem. 
Soe. [London] 1936- 1662—68. Nov. Sheffield, Univ.) G o t t f r ih d .

D s. P ra p ara tlv e  organische Chemie. NaturstofTe.
George S. Parks und Samuel S. Todd, Darstellung von Isooctan. Es werden die 

thormodynam. Grundlagen fiir die Herst. von Isooctan sowohl durch Polymerisation 
von Isobutylen mit nachfolgender Hydrierung des erhaltenon Diisobutylens zu Isooctan 
(2,2,4-Trimethylpentan), wie durch Rk. yon Isobutan mit Isobutylen u. nachfolgender 
Hydrierung an Hand neuester Daten fiir dio Bldg.-Wiirmen u. freien Energie der 
oinzelnen Rk.-Komponenten diskutiert. Fiir die ersten Rk.-Stufen beider Rk.-Wege 
kommen Tempp. bis etwa 200° bei maBigen Drucken in Betraeht. Der zweite Weg 
wurde kiirzlich von I p a t i e f f  u . G r o s s e  (C. 1936. I. 751) bei Anwendung von Ni, W.
и. BF3 realisierfc. (Ind. Engng. Chem. 28. 418—19. April 1936.) J . SCH M ID T.

Rene Dubrisay und Guy Emschwiller, Uber die Ozydation von JodoformWmngen. 
(Congr. int. Quim. pura apl. 9. II. 450—63. 1934. — C. 1934. I. 2914. 1935. II. 
1340.) R. K. Mu l l e r .

Eug. Mertens und M. Fonteyn, Die Polymerisation des Methylaerylsdurenitrils. 
Die yon B r u y l a n t s  [1925] beobachtete Polymerisation des Nitrils CH2: C(CH3) • CN 
erfolgt am leichtesten bei Tempp. zwischen 60 u. 69°; dio den Beginn der Polymerisation 
anzeigendo Trubung tr itt  am sehncllsten bei 64—68° ein. Bei nachherigem 360-std. 
Erhitzen wird das Nitril bei 60° yollstiindig, bei 64, 68 u. 69° nur zu 74, 39 u. 16% 
polymerisiert. Bei gewohnlicher Temp. tr it t  die Polymerisation im UV-Licht, Sonnen- 
lieht oder zerstroutem Tageslicht in Pvrox- oder Jenaer GefaBen nach 2—8 Tagen

XIX. 1.  ̂ 73
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auf; im Dunkeln oder bei Belichtung in gowóhnlichen GlasgefaBen erfolgt keine Poly- 
merisation. Dies ist nicht auf den Alkaligeh. des Glases zuruckzufiihren. Auch durch 
Einw. yon verd. H N 03, Ca(OH)2 oder CaO laBt sich eine Polymerisation bewirken. 
Das im Sonnenlicht entstandene Polymere hat n =  1,515 i  0,003, D.,i2I> 1,122 u. ist 
fiir XJV bis gegen 2300 A durchlassig. Druckfestigkeit 11,1 kg/qmm, Zugfestigkeit
6,7 kg/qmm. Dio chem. Widerstandsfahigkeit ist gering. Die Rontgenogramme zeigen 
keinerloi Beugung; uber die Konst. des Polymeren laBt sich noch nichts aussagen. (Buli. 
Soc. chim. Belgiquo 4 5 .438-44. Juli 1936. Lówen [Louvain], Inst. de Chimie appliquee.) Og .

W . Kim lira, Uber Halogcnieren der Bhodanide der Polyalliylensauren. Synthese 
der H alogcnrliodanide des Linolsaweathylesters. Durch Halogenieren des Dirhodanids 
des Athyllinoleals, CH3(CH,)., • CH : CH • CH, • CH(SCN) • CH(SCN)(CH2)7 • CO Ą H ., 
wurden Halogenrhodanide der Formol CH3(CH2)4CHX1 • CHX2 • CH, ■ CH(ŚCN) ■ 
CH( SON) ■ (CH2), • C02C2H5 dargestellt. Dio Halogenrhodanide sind schwer krystalli- 
siorbaro Ole, wclche sich nur schlecht reinigen lasscn, sio sind in den meisten organ. 
Losungsmm. u .Fetten  lóslich. Das Diclilor-,Dibrom- u. Chlorjoddirhodanid des Linolsaurc- 
esters sind schwachgelbe klare Ole u. bleiben in 10°/oig- 01ivenolIsg. nach 6 Monaten 
auBerlich unverandert; das Bromjodid farbt sich auch in 01ivenóllsg. tiefrot. Die 
Verbb. haben die Zus. von 9,10-Dirhodan-12,13-dikalogenstearinsduredthylestern u. be- 
stehen aus mehroren Stereoisomeren. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 134B 
bis 135B. April 1936. Kioto, Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) ScHONFELD.

Fr. Fichter und Jules Heer, Die Oxydation ton Monomuthylmalonsauremonoathyl- 
ester und ton Bemsleinsauremonoathylcster mit Kaliunipersulfat. (Vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1603.) 
Vff. oxydieren Monomethylmalonestersaure m it Kaliunipersulfat in neutraler Lsg. 
Es gelingt, aus einem Gemisch isomerer <x,a'-Dimothylbemsteinsaurediathylester durch 
Versoifung a,a'-Dimethylbcrnsteinsauio vom F. 209° zu isolieren. Der zweite ge- 
wonneno Ester, Kp.lc 175—178° wird nicht weiter untersucht, da bei der Verseifung 
eine amorphe Saurc erhalten wird. In  der Vorlago werden Propionsaureathylester 
u. Acrylsaureathylester nachgowiesen. Der Oxydationsvorgang m it Kaliunipersulfat 
entspricht der Elektrosynthese von BltOWN u. WALKER. Eine analoge Oxydation 
von Bernsteinsiiureathylestersauro ergibt an niedrigsd. Estern viel Propionsaureathyl
ester u. wenig Acrylsaureester, an holiersd. Estern Adipinsaurediathylestor u. einen 
Ester der Zus. C13H22O0, Kp.10 195—205°, der keine krystallisierende Saure liefert. 
Die Diathylester der a,a'-Dimethylbemsteinsauren entstohon nicht. Vff. halten es 
dadureh fiir erwiesen, daB dio Oxydation durch Kaliunipersulfat am sauren Ester 
der zweibas. Saure einliakt u. nicht an der einbas. Propionsauro oder ihrem Ester. 
(Helv. chim. Acta 19 . 149—54. 1/2. 1936. Basel, Aust. f. Anorg. Chem.) Ga e d e .

E. Aubel und F. Egami, Die Desaminierung ton l-Alanin. Fiir Verss. iiber die 
Desaminierung von l-Alanin wurden Bakterien aus Gartenerde kultiviert, die eine Dber- 
fiihrung des Alanins in Brcnztraubonsaure durchzufiihren vermochten. Es wurdo ge- 
funden, daB die Aminosaure nur boi Ggw. von Sauerstoff oder N itrat desaminiert wird. 
Dieser Abbau fiihrte immer zur Bldg. von NH3 u. Brenztraubensaure. Aus den Ergeb- 
nissen der Verss. wird iiber den Mechanismus der Rk. abgeleitet, daB es sich um einen 
Dehydriorungsvorgang handeln muB, da hydrolyt. Abbau zu Milchsauro fiihren miisse. 
Es wird angenommen, daB dor Vorgang aorob nach der Formel:

CH- ■ CHNH., • COOH +  H 20  =  CH3-CO-COOH +  NH3 +  H„
H„ -{- 0 2 =  H2Oj.

u. anaerob (+  Nitrat) nach:
CH3-CHNH, ■ COOH -f  H 20  =  CH,-COCOOH +  NH3 -f H ,

H , +  NOaH =  NO,H +  H20  
vorlauft. Bzgl. der ersten Gleichung werden weitero Zwischenstufen (Iminosiiurcn) an
genommen. (Buli. Soc. Chim. biol. 18. 1542—50. Now 1936.) H e y n s .

St. J. von Przylęcki und K. Kasprzyk, t)bcr Yerbindungen zwischen Amino- 
sduren und organischen Sauren, insbesondere Fettsauren. (Vgl. J a n ic k i  u. KASPRZYK,
C. 1936. II. 2924.) In wasserfreien Systemen vermogen nur die bas. Aminosauren 
mit Fettsauren in Verb. zu treten, dic eine freie, von der COOH-Gruppe unabhangige, 
undissoziiertc NH2-Gruppe besitzen. Ist eine NH3+-Gruppe durch eine COO~-Gruppe 
neutralisiert. (Zwitterionen), so geht sie keine Verb. mit Fettsauren ein. Arbeit-shypo- 
theso der Vff. ist die Annahme, daB die Verbb. bas. Aminosauren mit Fettsauren in 
wasserfreien Systemen den Mol.-Verbb. nahestelien. — In  wss. Lsgg. bilden sowohl 
die bas., ais auch die neutralen Aminosauren salzartigo Verbb. mit Fettsauren, wobei 
im Palle der bas. Aminosauren auf 1 Mol, Aminosaure 2, mit Arginin sogar 3 Moll.
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Fettsaure entfallen, wahrend bei den neutralen Aminosauren das Verhaltnits 1 :1  ist. 
Dio Entstehung dieser Verbb. ist eine typ. Ionenaustausehreaktion. Nur bei groBem 
FettsaureiiberschuB ist die gesamte Aminosaure salzartig gebunden. Verbb. aus bas. 
Aminosaure u. Fettsaure im Verhaltnis 1: 1 sind aueh boi Abwesenheit iiberschiissiger 
Saure bestandig. — In festem Zustand bestehen nur Salze von Fettsauren mit den 
bas. Aminosauren. Mit anderen organ. Sauren gehen neutrale u. saure Aminosauren 
nur dann Verbb. ein, wenn die Dissoziationskonstante der Siiure weit groBer ist ais 
die der Aminosaure, was bei Osalsaure der Fali ist. (Biochcm. Z. 288 . 29—38. 10/11. 
1936.) B r e d e r e c k .

E. Hofer, Untersuchungen iiber das Verhalten von Aminosauren oder Pepliden zu 
hoheren Fettsauren. II. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. priift dio Affinitat yon Guanidin, Arginin. 
neutralen Aminosauren, Peptiden u. Amiden zu Oleinsaure in wss.-alkoh. Lsg. Weiter- 
hin wird dor Einfl. dieser Stoffo auf die Emulgierung der Oleinsaure untersucht. Mit 
Arginin, Guanidin u. Diglycylglycin entstehen bei pn =  3—4 Emulsionen, die min- 
destens 80% der zugesetzten Oleinsaure enthalten. Neutrale u. saure Aminosauren 
u. ihre Amidę bewirken keine Emulsionsbildung. Peptido cmutgieren offenbar da- 
dureh, daB sio die Oleinsaure durch die CONH-Gruppe binden. Dio Vcrbb. zwischen 
Proteinen u. Fettsauren nehmen wohl eine Mittelstellung zwischen Mol.-Verbb. u. 
E!ektrovalenzyerbb. ein. Durch Salzo konnen die Emulsionen nur sehr schwer ver- 
nichtet werden. (Biochem. Z. 288 . 39— 40. 10/11. 1936.) B r e d e r e c k .

Thomas L. Mc Meekin, Edwin J. Cohn und John H. Weare, Untersuchungen 
zur physikalischen Chemie von Aminosauren, Peptiden und verwandten Substanzen. 
VII. Vergleich der Loslichkeiten von Aminosauren, Peptiden und ihren Deriraten. (Vgl.
C. 1936 . I I . 4223; V. vgl. S t r a u p  u . Cohn, C. 1936 . I. 2730.) Die Loslichkeiten yon 
Aminosauren u. Peptiden yerschied. Dipolmoments in yerschied. Losungsmitteln 
wurden bei 25° bestimmt. Das Verhaltnis der Loslichkeit N in einem der Losungs- 
mittel zur Loslichkeit N 0 in W. wurde logarithinisch dargestellt. log N /N 0 nimmt 
fur jede CH2-Gruppe der Kolilenwasserstoffkette um einen konstanten, fiir das 
Losungsm. eharakterist. Betrag zu. Wenn nur 1 oder 2 CH2-Gruppen zwischen den 
poiaren Gruppen liegen, wird der (Juotient N /N 0 nur wenig verandert. CH2-Gruppen 
zwischen den Ladungen eines dipolaren Ions beeinflussen N /N 0 viel weniger ais solche 
zwischen anderen poiaren Gruppen. Glycinpeptide sind stets weniger loal. ais Glycin. 
Das gleiche gilt fiir andere a-Aminosauren u. Hydantoinsauren, (lio sich von ihnen 
ableiten. Ein Vgl. yon Glycinpeptiden mit ihren Hydantoinsauren lieB orkennen, 
daB mit der Anderung des Dipolmoments des Peptids keine Anderung yon N /N 0 ein- 
trat. — fi-Uramińopropionsdure, CąIIrO:sN 2; F. 168—169°. — a-Uramidocapronsaure. 
C7Hu 0 3Ń 2} F. 169—170°. — e-Uramidocapronsaure, C^Hu 0 zN 2; F. 179—181°. — 
d-Uramidovaleriansaure, CeHu 0 3N 2; F. 179—180°. — Ćarbamidoglycylglycin, C,57/B04Ar3;
F. 194—195°. — Carbamidodiglycylglycin, C-HX20-j$x\ F. 204—205°. (J. Amer. chom. 
Soc. 58. 2173—81. 5/11. 1936.) ' “ B r e d e r e c k .

Samuel Gurin, Hochvakuumdestillation von N-Acyłaminosaure- und Polypeptid- 
estern. N-Benzolsulfonylaminosaureester sind bei 10~a bis 10~‘ mm Druck dest. worden. 
Es tra t dabei keino Racemisierung u. nur sehr geringe Zers. ein. Eine Reihe von 
N-Benzolsulfonyl-di- u. -tripeptidestern wurdo dargestellt u. ebenso ohne Zers. destilliert. 
Carbathoxypeptidester konnen nach derselben Meth. dest. werden. Auf gleieho Weiso 
wurden einige kunstliche Gemische, die N-Acylaminosauren, Di- u. Tripeptide ent- 
hielten, fraktioniert. Die Ausbeuten betrugen dabei stets 90% u- mehr. — Benzol- 
sulfonyl-d,l-alanylalaninbutylestcr, CleHu OtS N 2: F. 102°. — Benzolsulfonylglycyl- 
d,l-alanindihylester, C13HlsOsN*S: F. 74°. — Benzolsulfonyl-d,l-leucylglycylglycinathyl- 
ester, ClsH2yOsN 3S: F. 171°. — Carbdthoxyglycylglycinathylester, C^Hl60 BN 2: F. 86°. — 
Carbdthoxydiglycylglycinathylester, C11f i10Ó6iV3: F. 159°. — Dibcnzolsulfonylcystin- 
diaihylester, C'22/ /2S0 8AT2iS't : F. 121°. — Benzolsidfonyl-d,l-pkenylalaninbutylester,
C1?Hła0.tN S : F. 107°. — N-Bcnzolsu!fonyl-d,l-scrinbutyle.stcr, C^H^O^NS: F. 55°. — 
Dibenzolsulfonyl-l-tyrosinbutylcster, C^H^O.NS„: F. 98°, [x]ir° =  -j-20,2° (1%  in 
A.). — Benzolsulfonyl-d,l-mełhionindthylester, Cl:J I la0 1N S z: F. 45°. — BenzoUidfonyl- 
glycinbutylester, C\2l ł 1-0.tN S:  F . 26°. — Benzolsulfonyl-d,l-alaniiibutylester, Ol3f f l^OiNS'.
F. 113,5— 114°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2104—06. 5/11. 1936.) B r e d e r e c k .

Samuel Gurin und C. F. Segal, Helianthate von Aminosaure- wid Polypeptid- 
estem. Durch Zusatz yon Methylorange zu Aminosaure- u. Polypeptidestcrchlor- 
hydraten wurden kryst. Helianthate erhalten. Sie sind nicht hygroskop. u. 
schwer lósl. in Wasser. Ahnlieho Salze konnen aus Helianthin u. den freien Estera
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erhalten werden. Die Butylester von Aminosauren u. Polypeptiden konnen durch 
Vakuumdest. bei einem OberschuB von Butylalkohol, der wenig Mineralsaure ent- 
halt, leicht dargestellt werden. Aminosauren u. Polypeptide geben keine Helianthate. 
Guanidin bildet ein charakterist. Salz. Colorimetr. Bestimmungen des Helianthins 
wurden in 50%ig. w s . Eisessig ausgefuhrt. Łysin-, Histidin-, Arginin- u. Cystinester 
bilden Dihelianthate. Die Ester konnen aus den Helianthaten wieder gewonnen werden.
— Es wurden dargestellt die Helianthale (R =  C14H 150 3N3S) von: Glycinałhylesler,
C,Hs0 2N-R, F. 203,0°; Alaninathylester, C5H u 0 2N-R, F. 211,5°; l-Leucinathylester. 
C8H170 2N-R, F. 210,5°; Phenylalaninathylester, Cn Hj50 2N-R, F. 210,0°; l-Tyro&in- 
dthylestcr, CnHjjOaŃ-R, F. 209,0°; Methionindthylester, C-H160 2NS-R, F. 210,5°; 
Alaninbutylester, C7H]r,0 2N-R, F. 201,5°; d-Glutaminsduredibulylester, C13H250 4N-R,
F. 199,0°; Glycylglycindlhylcsłcr, C0H12O3N2-R, F. 210°; Glycyl-l-leucindthylester, 
C10H 20O3Ń2-R, F. 216°; Alanylalaninbutylesler, C10H2rjO3N2-II, F. 210°; Glycylalanin- 
bulylester, C9H ,80 ,N 2- R, F. —; Alanylglycinbulylesler, C9H ,80 3N2-R, F. 210°; Di- 
glycylglycinalkijlesler, C8H 150 4N3- R, F. 215°; Leucylglycylglycinathylester, C12H230 4N3'R ,
F. 187°; d-Lysinmethylcsler, C7H160 2N2-2 R, F. 242,5°; e-Carbobenzoxy-d-lysinmethyl- 
asler, CltH220.,N2-R, F. 183,0°; a-GUjcyl-d-lysinmcthylester, C9H190 3N3 • 2 R, F. 232,5°;
l-Cyslindiathylesler, C,0H200 4N2S2-2 R, F. 212,0; l-Histidinmethylester, C,Hu 0 2N3-2 R,
F. 221,0; d-Argininmethylester, Ć-H160 2N4• 2 R, F. 229,5°; Guanidin, CH5N3-R, F.270,0°. 
(.1. Amer. chem. Soc. 58. 2107—09. 5/11. 1936.) B r e d e r e c k .

H. J. Backer, Hczakischlormelhylbenzol und Hezakisjodmethylbeiizol. Planradidre. 
Verbindungen IV. (III. vgl. C. 1936. II. 1909.) Hczakischlormethylbenzól, C12H 12C16, 
aus Hexamethylbenzol durch Chlorioren in Pentachlorathan. Trigonale Nadeln aus 
Dibromathan. Krystallbeschreibung (P. T e r p s t r a ) vgl. Original, F. 287,5°. Unlosl. in 
den meisten Losungsmm. Verss. zur Darst. aus Hexakisoxymethylbenzol waren orfolglos. 
Konst.-Boweis durch Oberfuhrung in Hexakisaceloxymelhylbenzol, F. 163,5—164°, 
mittels K-Acetat u. Acetanhydrid, u. Verseifung des Acetats zu Hexakisoxymethyl- 
benzol, F. 310—311°. — Hezakisjodmethylbenzol, aus Hexakisoxymethylbenzol u. 
70%ig. H J. Hellgclbo mkr. Platten aus Dibromathan, fiirbt sieh bei 208° dunkel, 
schm. nieht bis 300°. — Die Ather des Hexakismercaptomethylbenzols zeigen ein 
starkes Additionsvermógen; sie bilden mit HgCl2 Gemische von Additionsverbb.. 
mit J  kryst. .Jodide. Hexakumethylmercaplomelhylbenzol gibt mit J  in Chlf. dic 
Vcrb. C18H ,0Ss +  14 J , schwarzblaue Krystalle, F. 100—102°. Hexakisałhylmercaplo- 
methylbenzol gibt in CC14 C24H42S0 +  8 J, dunkelrote Krystalle, F. 98,5—99°. Uezakis- 
bulyhncrcaptomelhylbenzol gibt in absol. A. C3<,H|]0S0 +  4 J, orangerote Blattchen,
F. 84,5°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55. 591—94. 15/7. 1936. Groningen, 
Univ.) ' Os t e r t a g .

Peter P. T. Sah und Kwang-Shih Chang, Dulcinsynthese mittels der Curtiusschen 
lleaktion. Vff. gehen bei der Darst. von Dulem (I) s ta tt wie bisher von p-Phenetidin 
(vgl. U h t h o f f  u. MoRAGAS, C. 1929 . I .  235) von p-Oxybenzoesaure aus. Letztere 
wurde yerestert, iiber II in das Azid III iibergefiihrt, das naeh der Zers. u. Umlagerung 
zum p-Allioxyphenylisocyanat, C2H5O-C0H4-N: C: O, mit NH3 I lieferte.

V e r s u c h e .  p-Athoxybenzoesdurealhylester, durch 3—4-std. Erhitzen der Saurc 
mit absol. A. u. trockener HC1, Fl., Kp. 272—275°. p-Methoxyverb., Fl., Kp. 267—270°. 
p- Atliozybcnzhydrazid, C9H120 2N2 (II), durch mindestens 8-std. Kochen yon 1 Mol. Ester
u. 1,25 Mol. Hydrazinhydrat in 20%ig. wss. Lsg. Ausbeute 95%. Aus verd. A. recht- 
winklige Tnfeln, F. 126—127°. Gibt mit Benzaldehyd in A. u. wenig Eisessig das p- Atlioxy- 
benzoylhydrazon des Benzaldehyds, C](1H10O2N2, aus A. Prismen, F. 198—199°, mit Aceto- 
phenon dio entsprechende Vcrb. C17/ / ls0 2Ar2, aus A. Tafeln, F. 153—154°. p-Melhoxy- 
benzhydrazid, aus W. Nadeln, F. 135—136°. p-Athoxybenzazid, C2H6O-C0H4-CO-Ń3 
(HI), in 95%ig. Ausbeute durch Diazotieren der Suspension von 1 Moi. II in 200 ccm 
konz. HC1 u. 400 ccm W. mit einer 20°/oig. Lsg. von 1,1 Mol. NaNO? bei 0°. Tafeln, die 
in A. gelost u. mit W. gefiillt wurden. Beim Erhitzen erfolgt ebenso wie bei der p-Mcthoxy- 
verb., Tafeln, Zers., die haufig sehr heftig ist. p-Alhoxyphenylhamstoff, C.2H60 • C0II4■ 
NH'CO-NH2 (I), durch Erhitzen von III in Bzl. bis zum Aufhóren der N2-Entw. u. Er- 
warmen des Bzl.-Ruckstandes mit ubersehiissigem NH3 in verd. A. Ausbeute 85%. 
Aus sd. W. Tafeln, F. 160—161°. Selimeckt bes. in alkoh. Lsg. sehr suB. p-Meth- 
oxyverb., aus W. Prismen, F. 164—165°. Schmcckt ebenfalls stiB, aber weniger ais I. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 69- 2762—64. 2/12. 1936. Peiping-West, Tsing-Hua- 
Univ.) B o c k .



1937. I. D j. P ea p a b a t iy e  o rg a n isch e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1133

Karl Burschkies und Max Rothermundt, Zur Kennlnis aromatischer Schwefel- 
Arsenverbindungen. Es werden einige Thioarsenverbb. dargestellt, die den in der 
Therapie verwendeten Oxyaminophenylarsenyerbb. analog gebaut sind, u. biol. gepriift. 
Der erwartete tlierapeut. Effekt tra t nicht ein; die Verbb. sind bedeutend giftiger 
ais ihre Sauerstoffhomologen; selbst bei der Verabreichung der dos. tol. u. sogar der 
dos. tox. wurde keinerlei Beeinflussung im Verlauf der Trypanosomen- oder Recurrens- 
infektion beobachtet. Die Prodd. stellen amorphe, fast farblose Pulver dar, dio keinen 
P. besitzen, in Sauren uniósł., in Alkalien leichtldsl. sind.

V e r s u c h e .  3-Nitro-4-chlorphcnylarsendisulfid, C6H30 2NC1S2As, in eine essig- 
saure Lsg. von 3-Nitro-4-chlorphenylarsinsaure 2 Stdn. H2S einleiten; aus der koli. 
Lsg. m it Na2S04 das Disulfid fallen u. zur Reinigung wiederholt umfallen. 
Dunkelt bei 60°, Zers. bei 220°. — 3-Amino-4-thiophenylarsendi$ulfid, C6H6NS3As, 
voriges mit Na,S in W. 20 Min. kochen, mit W. yerd., ansauern, Nd. aus NaOH mit 
HC1 umfallen. Gibt dio E h r ł ic h -  u. die Sulfliydrylrk. — 3-Amino-4-tMophenylarsin- 
saure, C6H80 3NSAs, yoriges in Soda losen, mit Bleicarbonat erhitzcn u. mit Essigsaure 
fallen. — 3,3'-Diamino-4,4'-dithioarsenobenzol, C12H12N2S2As2, vorige Saure wird in 
W. mit wenig Alkali gelóst, mit unterphospkoriger Saure u. Kaliumjodid bei 50—60° 
red. u. der Nd. m it W. u. A. gereinigt. — 2,2'-Diamiiw-4,4'-diarsinsdurediplienyl- 
disulfid, C12H14OeN2S2As2, I  in 2-n. NaOH losen u. bis zum Verschwinden der Sulf- 
hydrylrk. Luft durchleiten, m it Essigsaure fallen; schwach gelb gefarbtes Prod. — 
2,2'-Diacct-arnmo-4,4'-diarsinsdurediphenyldisułfid, C16Hls0 8N,S2As2, in 2-n. NaOH mit 
Essigsaureanhydrid unter Riihren acetylieren, Nd. aus NaOH mit Essigsaure umfallen. —
3-Acetamino-4-thiophenylarsinsaure, C8H10O4NSAs, yoriges in viel verd. NaOH losen
u. mit FeS04 auf 40° erwarmen, F iltrat mit yerd. Essigsaure ansauern. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 69. 2721—24. 2/12. 1936. Frankfurt a. M., GEORG-SPEYER-Haus.) H an EL.

J. Kenyon und s .  M. Partridge, Eine Untersuckung iiber den MecJutnismus 
asymmetrischer Synthesen mit Bezug auf einen neuen Typ. (Vgl. C. 1936- II. 2361.) 
(—)-a,y-DimethylalIylalkohol (I) kann mit PC13 in (+)-a,y-Dimethylallylchlorid (II) 
ubergefiihrt werden; Hydrolyse yon II  mit CaC03-Suspension fuhrt zum opt.-akt. 
a,y-Dimethylalkohol (III); durch katalyt. Red. von I wird (—)-Metkyl-n-propylcarbinol, 
von I I I  das d,l-Carbinol erhalten; bei der Hydrolyse yon I I  geht demnach die durch 
das asymm. Zentrum heryorgerufene opt. Aktiyitiit yerloren. wahrend die an der 
Doppelbindung bestehen bleibt. Ferner wird aus I  mit Brom ( +  )-Methyl-a,/3-dibrom- 
n-propylcarbinol (IV) gewonnen, das zum ( +  )-Methyl-a,/?-dibrom-n-propylketon (Y) 
osydiert werden kann, andererseits fiihrt die Oxydation von I I I  zu d,l-Dibromalkohol 
(YI) u. der opt.-inakt. Form von V ; die beschriebenen Yeranderungen an der Doppel- 
bindung sind also fur eine asymm. Synthese nicht geeignot. (-{- )-y-Phcnyl-a-methyl- 
allylalkohol (YII) (ygl. K e n y o n , P a r t r id g e  u . P h i l l i p s , C. 1936. I. 4561) gibt 
mit Brom leieht ein Gemisch von zwei Methyl-a,/J-dibrom-/J-phenylathylcarbinolon 
(VIII), das ohne Trennung zu (—)-Methyl-a,/3 dibrom-/J-phenylathylketon oxydiert 
wird. Durch fraktionierte Krystallisation wird V III in ein ( +  )-(IX) u. ein (—)-Isomeres
(X) zerlegt; Oxydation yon IX u. X gibt die entsprechenden Ketone. Ahnlich bildet 
auch die (—)-Form von V II ein (—)-Methyl-a,/5-dibrom-/9-phenylathylearbinol, welches 
mit X opt. enanthiomorph ist; durch Oxydation wird es in opt. reines (—)-Methyl- 
^,/?-dibrom-/?-phenylathylketon ubergefiihrt. Obwohl jeder der opt.-akt. Dibrom- 
alkohole in 4 isomeren Formen existieren miiBte, konnte nur 1 yollstandig homogenes 
Dibromketon isoliert werden, was ais Beweis dafiir anzusehen ist, daB der y-Pbenyl- 
a-methylallylalkohol kein Gemisch der cis- u. trans-Form ist.

V e r s u c h e .  ( +  )-Methyl-y.,fi-dibrompropylcarbinol (IV), C'cH10OBr2, durch 
Addition von Br an I  in Chlf. bei Zimmertemp.; Kp.13 103°; nn19 =  1,5336; a5S9318 =  
+2,04«; =  +2,15®; a548118 =  +2,46«; a43i?i« =  +4,90» (l =  0,5). -  (+)-Methyl.
a.,p-dibrompropylketon (V), C5H8OBr2, durch Oxydation yon IV mit Chromsaureanhydrid 
in Eg. bei 60°; Kp.13 90°; nD'<* =  1,5195; «5893ł« =  +3,06°; xs,90™ =  +3,34»; ==
+3,85°; a13fs16 =  +8,25° (l =  0,25). — dj-Methyl-x,(3-dibrompropylcurbinol (VI), aus 
I II  durch Addition yon Br bei Zimmertemp.; Kp.20 112°. — d,l-Methyl-x,j3-dibrom- 
propylketon, aus VI durch Oxydation mit Chromsaureanhydrid in Eg.; Kp.13 90°. — 
Methyl-rj.,fi-dihrom-8-plienyldtliylcarbinol (VIII), C10H12OBr2, durch Addition von Br 
in 50%ig- CHC13-Lsg. an V II bei Zimmertemp.; Krystalle, Gemisch zweier Isomerer. — 
Methyl-ot,f)-dibrom-f}-phenylathylkeion, C10H10OBr2, aus yorigem in Eg. +  Chromsaure
anhydrid; mit W. fallen; aus b. A. glitzernde prismat. Nadeln; F. 127°;[a]MIJ1 =  —10,15° 
( 1=2;  c =  2,7; Chlf.). — ( + , - r )-Mcthyl-y..fj-dibrom-fj-phenytat}iylcarbinol (IX), durch
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seehsmalige Krystallisation von Y III aus Leichtbenzin, F. 112—113°; [a]6893 =  +107,1°; 
M km  =  +115,9°; [a]Hel =  +128,0°; [«]łMł =  +261,0° (1 =  2; c — i ,473; Chlf.). -  
( +  )-Mdhyl-a,p-dibrom-p-phenyldtJiylketon, aus yorigem durch Oxydation mit Chrom- 
saureanhydrid; prismat. Nadoln, F. 127° (Zers.); [a]5S93 =  +42,8°; [a]5790 =  +46,1°: 
Mmgi =  +52,6°; [a].136B =  +84,4° (l =  2; c =  3,7; Chlf.). — ( +  — )-Methyl-u,P-dibrom- 
P-phenylathylcarbinol (IX), aus obigen Leichtbenzinmutterlaugen neben der (+ ,+ ) -  
Form durch mehrtagiges Stehen; groBe, regulare, hexagonale Prismen, F. 87—-88°: 
W.8H3 =  —97,8°; [a]„90 = -1 1 5 ,4 ° ;  J<x]M8t= -119 ,7°; [a]„58 = + 2 2 4 ,0 °  (1 =  2; 
c =  8,42; Chlf.). — (—)-Methyl-a.,p-dibrom-fl-phenyldthylkdon aus Torigem, F. 127°; 
[a ]5so3 ~  —40,<°; [ccJbtoo =  45,3; |cc]M61 =  51,/°; [oc].135g — —80,/° (l =  2; c — 3,02;
Chlf.). — (—,—)-Mdhyl-y.,p-dibrom-p-phenyldQiylcarbinol, F. 112—113°; [a]5993
—105,2; OL™ =  —109,4; [al5m =  —128,3; [«]*„, =  —248° (1 =  2; c =  1,535; 
Chlf.); gibt durch Oxydation daa (—)-Ket<m, F. 127°. Tabelle mit Werten fiir die 
Drehungen im Original. — Durch Bromierung yon d,l-)/-Phenyl-a-methylallylalkohol 
werden dio isomeren d,l-Dibromalkohole (F. 60—90°) erlialten, die durch 7-maliges 
Krystallisieren nicht vóllig getrennt werden konnten. (J. chem. Soc. London 1936. 
1313—17. Sept. London SW. 11, Battersea Polytechnic.) H a n e l .

Elm ore L. M artin , Eine Modifikation der Reduklionsmctliode von Clemmensen. 
Verbb., die in HC1 wl. sind oder beim Kochen des Rk.-Gemisches nicht geschm. sind, 
lassen sieh nur schwer nach CLEMMENSEN reduzieren. Dies gilt besonders fiir einige 
/9-AroylpropionsS.uren, die fiir die Synthese mehrkemiger KW-stoffe von Bedeutung 
sind. Wahrend die Red. in manchen Fallen durch Zusatz von A. oder Dioxan crleichtert 
■wird, neigen die /?-Aroylpropionsiiuren hierbei zu Verharzungen, die besonders stark an 
der Metalloberflache stattfinden. Vf. hat gefunden, daS sieh diese Schwierigkeit durch 
Zusatz von Toluol, gegebenenfalls auch von Eg. u. Toluol, zum Rk.-Gemisch umgehen 
liiCt. Nur /S-Pj'rcnoyl-(l)-propionsaure IfiCt sieh auch nach diesem Verf. nicht reduzieren. 
Der Zusatz von Toluol scheint boi CH30-haltigen Verbb. besonders yorteilhaft zu sein; 
bei in W. wl. ncutralen Ketonen ist eine yollstandige Red. nur schwer zu erreichen; bei 
Hydrindonen wendet man wohl zweckmaCiger ein m it W. misclibares Losungsm. an.
— Anthracen u. /?-Mcthylanthracen lassen sieh sehr beąuem durch Red. der Anthrone 
mit Zn-Staub u. NaOH in Ggw. yon Toluol darstellen. — y-Phenylbutyrolacton gi]bt bei 
der CLEMMENSEN-Rk. y-Phcnylbuttersaure in ebenso guter Ausbeute wie /3-Benzoyl- 
propionsaure. Offenbar wird das Lacton nicht direkt reduziert, sondern zur y-Oxy- 
oder y-Chlorphenylbuttersaurc aufgespalten u. dann erst reduziert. Vf. nimmt an, da(3 
die Oxyverbb. ais Zwischenprodd. bei der Red. nach CLEMMENSEN auftreten; die Tat- 
sachc, daB manche Alkohole bei diesem Red.-Verf. schlechtere Ergebnisse liefem ais die 
entsprechenden Ketone, ist wahrscheinlieh auf Nebenrkk., wie W.-Abspaltung usw., 
zuruckzufubren.

V e r  s u c h c. Rcd.-Verf.: Man schiittelt ein Gemiseh von 100 g sehaumigem 
(„mossy") Zink, 10 g HgCl2, 5 eem konz. HC1 u. 150 ccm W. 5 Min., gieBt die Lsg. ab, 
fflgt 75 ccm W., 175 ccm konz. HC1, 100 ccm Toluol u. 50 g der zu reduzierenden Verb. 
zu (bei in W. swl. Verbb. auBerdem 3—5 ccm Eg.) u. kocht 24 Stdn. kraftig; in Ab- 
stiinden yon ca. 6 Stdn. fiigt man 3 X 50 ccm konz. HC1 zu. Langeres Kochen ist un- 
schadlich. Die Aufarbeitung richtet sieh nach der Art der Red.-Prodd. y-Phcnylbutler- 
Kdure, aus /j-Benzoylpropionsaure oder y-Phenylbutyrolacton, F. 46—48°. Aus den ent
sprechenden /?-Aroylpropionsauren wurden erhalten: y-p-Tolylbultersaurc, F. 61—62°. 
y-m-Tolylbiilłersaurc, F. 35—36°. y-[p-tert.-Bnlyl'phc.nyl]-butl<:r-saure, F. 57—60°. y-Napli- 
thyl-(l)-buttersaure, F. 109°. y-Naphihyl-(2)-buliersaure, F. 94—96°. y-Acenaphlhyl-(3)- 
bullersaurc, unter Zusatz yon Eg., F. 147—148°. y-lerł.-BulylmpMhyUmtłersdure, unter 
Zusatz yon Eg. Isoliert ais Mcłhylester, Kp.„ 185—187°. y-Ś-Methozyphcnylbuttersaurc,
F. 45— 47°. y-4-Melhoxyphc.nylbuUersdurc, F. 60—61°. y-[3-Mdhoxy-4-methylphenyl\- 
buUcrsaure, C12H,„03, Taieln, F. 70—71°. y-[4-MetAoxynaphthyl-(l)]-buttersdure, unter 
Zusatz von Eg., F. 129—130°. y-3,4-Dimcikoxyphenylbvtlersdure, unter Zusatz yon Eg. 
bei 41-std. Kochen. F. 61—62°. y-\2,5-Dimelhyl-4-melhoxyplienyl\-buUersdure, F . 98°.
— ;j-M(Xhoxy-G-mdhylkydrinden, aus 5-Methoxy-6-methylhydrindon-(l), Ausbeute 85% 
bei weiteror Red. des Rohprod. ohne Toluolzusatz. 1 -Benzylnaphthalin, aus 1-Benzoyl- 
naphthalin, F . 58—59°. 2-Athylnaphllialin, aus Athyl-/?-napkthylketon, Kp.14 122 bis 
125°. l-Benzyl-4-mełhoxynaphthalin, aus l-Benzoyl-4-methoxynaphthalin, F. 82—83°.
— Anthracen, durch Red. von Anthron mit yerkupfertem Zn-Staub u. 2-n. NaOH in 

Ggw. yon Toluol. F. 216—216,5° (korr.). Die Red. yon Antlirachinon liefert ein weniger 
reines Prod. fl-Methylanthrncen, aus 2-Methylantliron-(9), F. 209—209,5° (korr.). - -
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fi-m-Nitrobenzoylpropionsaure, Ci0H,,O5N, aus /J-Benzoylpropionaaiire u. H N 03 (D. 1,5) 
in konz. H2S04 bei —10 bis 0°. Gelbiiche Nadeln aus W. oder Methanol, F. 162—164° 
(korr.). Mełhylester, Cn H u OjN, Nadeln aus A. +  PAe., F. 68—69° (korr.).. fi-m-Amino- 
benzoylpropicmsaure, C10Hu O3N, aus der Nitroverb. durch Red. mit H2Ś in -wss. NH3 
oder durch katalyt. Red. Tafeln aus W., F. 131—132° (korr.). C10Hn O3N +  HC1, 
Nadeln, F. >250° (Zers.). fS-m-Oxybenzoylpropionsiiurc, C10H 10O4, durch Diazotieren 
der AminoTcrb. in schwefelsaurer Lsg., Zusatz von H 2S04 u. Borsaure u. Kochen. Tafeln 
aus W., F. 144—145° (korr.). Semicarbazon, Cn H130 4N3, Nadeln aus A., F. 198—200° 
(korr.). fi-m-Mdhoxybmzoylpropionsaure, Cn HI20 4, aus der Oxyverb. u. (CH3)2S04 in 
10°/oig. NaOH. Nadeln aus Methanol, F. 107—108° (korr.). Semicarbazon,!?. 177—178° 
(korr.). Analog wurde von /5-p-Toluylpropionsaure aus erhalten: P-[3-Nitro-4-methyl- 
benzoyl\-propionsdure, C„Hn 0 5N, Nadeln, F . 148—150° (korr.). Mełhylester, C12H 130 5N, 
Nadeln, F. 50—51°. p-[3-Amiiw-4-methylbenzoyl]-propionsaure, Cn H130 3N, Nadeln.
F. 148—149°._ C„H130 ,N  +  HC1 +  ILO, Nadeln, F. 144—146°. P-\3-Oxy-4-mdhyl- 
benzoyl\-propionsaure, C11H 120.1, Tafeln, F. 172—173°. Semicarbazon, c 12h I5o 4n 3, 
Nadeln, F. 188—190°. f}-[3-Methoxy-4-meihylbmzoyl\-propionsaure, CI2HI40 4, Nadeln,
F. 120—121°. Semicarbazon, CJ3H ,70 4N3, Nadeln, F. 172—173°. (J. Amer. chem. Soc. 
58. 1438—42. 5/8. 1936. Cambridge [Mass.], Harvard Univ.) Oste r ta g .

Venancio Deulofeu, Uber Aminosauren. IX . Kondensalion von Besorcylalddiyd 
mit Hippursaure und Uber [2,4-Dioxyplienyl]-alanin. Im  Verlauf der Arbeiten uber Amino
sauren sueht Vf. nach einer Meth. (2,4-J)ioxyphenyl)-dlanin (I) herzustellcn. Zunaclist 
kondensierte er Resorcylaldehyd mit Hippursaure zu Azlaeton, wobei ais Nebenprod.
O-Acetyl-3-benzaminouTnbdliferon (II) auftrat, das wegen zu geringer Ausbeute jedoch nicht 
zu der gesuchten Verb. weiterbehandelt, sondcrn nur bis zu a.-Benzainino-P-(2,4-dimethoxy- 
phenyl)-acrylsciure (III) hydrolysiert wurde. I bildete sich nach folgendem Verf.: 
Kondensation von (2,4-Dimethoxy)-benzaldehyd mit Hydantoin zu (2,4-Dimełhoxy- 
benzal)-hydanloin, das zu dem entsprechenden Benzylhydantom red. wurde. Dieses 
ergab bei der Hydrolyso (2,4-Dimethoxyphenyl)-alanin u. nach Entmethylierung 
die gesuchte Verbindung. Ferner stellte Vf. das (2,4-Dimethoxyphenyl)-alaninaiihydrid
u. das (2,4-Dimcilioxybenzal)-2-thichydantoin her.

V o r s u c h e. O-Acełyl-3-benzamincmmbelliferon (II), ClsH ]30 5N. Erhitzen von 
Resorcylaldehyd, Hippursaure. Na-acetat u. Essigsaureanhydrid auf ca. 120°; nach 
Erkalten Zugabe von A. u. Abfiltrieren der abgeschiedenen Krystalle. Nadeln aus Essig- 
ester. F. 190°. — Azlaeton, C2nH15OcN. Beim Abdampfen der Mutterlauge des Umbolli- 
ferons entstand eine gelbe Pastę. Nach wiederholtem Extrahieren u. Abdampfen 
mit Essigester u. rnehrmaligem Umkryst. aus Eisessig gelbe Nadeln. F . 139—140°. 
Dieselbe Verb. wurde erhalten durch l ł/2-std. Erhitzen von III m it Na-acetat u. Essig
saureanhydrid auf 130°. 3-Benzamino-umbdlifercm, C16H u 0 4N, durch Erhitzen 
von II m it 3°/oig. N a O H  spaltet sich Acetyl ab; nach dem Ansauern der 
erkalteten Lsg. mit verd. HC1 Nd.; weiBo Nadeln aus Alkohol. F. 284—285° 
naeh Sintern. In  schwefelsaurcr Lsg. blaue, in alkal. Lsg. schwach griine Fluorescenz. 
Abspaltung des Acetyls erfolgt auch durch Hydrolyse mit H2S04 in alkoh. 
Lsg. (mit Acetanhydrid u. N a-acetat wieder Verb. II). — a - Benzamino- 
p-(2,4-dioxyphenyl)-acrylsiiure, C^H-^OjN (III). II wurde in 8% i g- N a O H  gelost, 
15 Min. gekocht, m it Eis gekiihlt u. m it HC1 versetzt, der entstehende Nd. bei 0° ab- 
filtriert. Prismen aus Alkohol. F. 242°. Hydrolyso des Azlaetons gibt dieselbe Ver- 
bindung. — (2,4-Dimelhoxybenzal)-hydantoin, C12H i20 4N2, entstand durch Erhitzen 
von Dimethosybenzaldehyd, Hydantoin, Na-acetat u. Acetanhydrid auf 125 bis 
130° wahrend 45 Minuten. Mit W. Nd., Trocknen u. Umkryst. aus Eisessig gelbe Nadeln, 
P. 233°. — (2,4-Dimellwxybenzyl)-hydantoin, C12H u 0 4N2, durch Red. vorst. Verb. 
mit Na-Amalgam in NaOH-Lsg. u, Neutralisation d"er Lsg. mit HC1, wobei das Hydantoin 
ausfallt. Krystalle aus W., F. 166°. — (2,4-Dimetkoxyphenyl)-alanin, Cu Hi50 4N. Die 
vorst. Verb. wiirde mit Bariumhydroxyd verkocht bis zum Aufhoren der NH3-Ent\v., 
mit W. verd., Ba mit H 2S 04 ausgefiillt u. filtriert, F iltrat im Vakuum zur Krystallisation 
eingeengt. Hexagonale Tafeln, F. 241°. — (2,4-Dioxyphenyl)-alanin, C0H11O4N, durch 
Entmethylieren vorst. Vorb. mit P, H J  u. Acetanhydrid. WeiBe Tafeln aus schweflig- 
saurehaltigem W., F. 223°. — (2,4-Dimełhoxyphenyl)-alaninanhydrid (Bis-[2,4-dimeth- 
oxybenzyl]-diketopiperazin), C,2HM0 6N2. Bis-[2,4-dimethoxybenzal]-diketopiperazin
wurde in Eisessig mit Zn-Staub red", Zn abfiltriert u. Anhydrid durch W. gefallt. Tafeln 
aus Eisessig, F. 209°. — (2,4-Dijiwtkóxybcnzal)-2-thiohydantoin, C12H120 3N2S. Dimeth- 
oxybenzaldehyd u. Thiohydantoin wurden wie bei Hydantoin behandelt. Gelbe Nadeln
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aus Eisessig. F. 228°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2456—59. 4/11. 1936. Buenos Aires, 
Instituto Fisiologia.) I. Me y e r .

M. Waheed Bukhsk, R. D. Desai, R. F. Hunter und Mehdi Hussain, Sludien 
in der Cyclohezanreihe. II. Die Biłdung von isomeren Arylaminocyanmethylcyclohezaiien 
bei der Kondensation der Meihylcyclóhemnoncyanhydrine mit Arylamine.il. (I. vgl. 
D e s a i  u . Mitarbeiter, C. 1936. II . 1917.) Bei der Kondensation yon 4-Methylcyclo- 
kexanoncyankydrin mit Anilin wurdo auBer dem von B e t t s  u . P l a n t  (C. 1928. II. 
1777) besckriebenon l-Anilino-l-cyan-4-metkylcyclokexan (I, R  '== C6H5) ein niedriger- 
sckm. Isomeres gefunden. Auch bei der Kondensation m it p-Bromanilin, m- u. 
p-Toluidin u. a- u. /3-Naphthylamin, aber nicht mit o-Toluidin entstehen Isomeren- 
paare, die sich zu den entsprechenden Amiden II u. in manchen Fallen auch zu den 
Sauren III hydrolysieren lassen. 3-Methylcyclohexanoneyanhydrin gibt m it Anilin 
cbenfalls 2 isomero l-Anilino-l-eyan-3-metkylcyclohexane. Bei der Kondensation mit 
p-Bromanilin treten nur Spuren eines niedrigerschm. Isomeren auf, o- u. p-Toluidin
u. dio Napktkylamine liefern nur oin Rk.-Produkt. 2-Metkylcyclokexanoneyankydrin 
gibt mit Anilin u. /J-Naphthylamin 2 Isomere, mit p-Bromanilin anscheinend Spuren 
oines zweiten Isomeren, mit a-Naphthylamin u. den Toluidinen dagegen nur ein Rk.- 
Produkt. I u. seino 2- u. 3-MetkylanaIogen kónnen also in manehon Fallen in 2, abcr 
niemals in mehr, isomeren Formen auftreten; es bestehen koine Anzeichen fur eine 
Isomerie im Sinnc der SACHSE-MoHRsohen Theorie.

T PH . ^  TT \p ^ 'C O -N H 2 m  ^  p ^ C O jlI
1 ^ H 3-H ^<C H 2-CH > C< N ’HR 11 > C< N H R  111 > C< N H R

V o i 8 u c h e .  l-Anilino-l-cyan-4-methylciyclohexan, C14H18N, (I, R  =  C8H5), aus 
4-Methylcyelohexanon u. KGN in W. mit Anilin in Eisessig. A-Form (Hauptprod.), 
Tafeln aus Bzl., F. 107°. B-Form, Tafeln aus Hexan, F. 92—93°. l-Anilino-4-melhyl- 
nydohexan-l-carbonsdureamid, CUH20ON2. A-Form, aus dem A-Nitril u. konz. H2SO.,, 
Nadeln aus A., F. 166°. B-Form, aus dem B-Nitril, Nadeln aus A., F. 174°. 1-Anilino- 
l-methylcydohexan-l-carbonsdure (A-Form), CI4Hls0 2N, durch Kochen des A-Nitrils 
mit alkoh. HC1. Nadeln aus A., F. 186°. — Die folgenden Verbb. wurden analog er- 
haltcn. l-p-Bromanilino-l-cyan-4-methylcydohezan A  u. B, F. 126° u. 88—89°. 
Daraus Amid A  u. B, F. 178° u. 158°, u. Carbonsaure A , F. 184°. 1-p-Tóluidino-l-cyan-
4-methylcydohexan A  u. B, F. 104° u. 79°. Daraus Amid A  u. B, F . 155° u. 145°. 
l-m-Toluidino-l-cyan-4-viethyhyclohexan A  u. B, F. 115° u. 82—83°. Daraus Amid  
A  u. B, F. 137—138° u. 117—118°. l-o-Toluidino-l-cyan-4-methylcyclohexan, nur in 
einer Form bekannt, F. 100°. Amid, F. 143°. l-a.-Naphthylamino-l-cya?i-4-methyl- 
cydóhexan A  u. B, F. 151—152° u. 165°. Daraus Amid A  u. B, F. 138° u. 204°. 1-fi- 
Naplithylaviino-l-cyan-4-methylcyddhexan A  u. B, F. 152° u. 132°. Daraus Amid  .4
u. B, F. 270° u. 205°. — l-Anilino-l-cyan-3-methylcyclóhexan A  u. B, aus 3-Methyl- 
cyelohexanon, F. 75° u. 95°. Daraus Amid A  u. B, F. 97° u. 92°. 1-p-Bromanilino- 
l-cyan-3-methylcyclohexan, F. 88—89°. Amid, F. 137°. l-p-Toluidino-l-cyan-3-methyl- 
cydohezan,' F. 78°. Amid, F. 165°. l-o-Toluidino-l-cyan-3-methylcyclohexan, F. 86°, 
wird durch kalte konz. H2SO., in 4 Monaten nicht yerandert. l-a-Naphihylamino-
1-cyan-3-metJiyIcyclohexan, F. 137°. Amid, F. 169°. l-p-Naphihylamino-l-cyan-3-methyl- 
cydohezan, F. 136°. Amid, F. 186°. — l-Anilino-l-cyan-2-meihylcydohexan, A  u. B, aus
2-Methylcycloliexanon. F. 126° u. 88°. Amid A  u. B, F. 128 u. 147°. Carbonsaure A ,
F. 187°. l-p-Bromanilino-l-cyan-2-methylcydohexan, F. 99°. Amid, F. 154°. 1-p-Toluidino-
1-cyan-2-mtlhylcydohexan, F. 140°. Amid, F. 185°. l-m-Toluidino-l-cyan-2-methyl- 
ryclohezan, F. 101°. Amid, F. 112°. l-o-Toluidino-l-cyan-2-mcthylcydohexan, F. 121°. 
Wird durch konz. H2S04 in 4 Monaten nicht verandert. 1-a-Naphthylamino-l-cyan-
2-viethylcydohexan, F. 118°. l-p-Naphthyl/imino-l-cyan-2-melhylcydohexan A  u. B.
F. 110—111° u. 105°. Amid A , F. 178°. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1159—61. 
Aug.) O s t e r t a g .

R. D. Desai, M. Omar Farooii und R. F. Hunter, Studien in der Cydohexan- 
reihe. I II . l-Carboxy-3,3 dimdhylcyclohezan-l-essirjsdure. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei 
weiteren Verss. zur Auffindung spannungsloser stereoisomerer Formen von Cyelo-

p r r ___ p ir  p/-. tt hexanderivv. stellten Vff. dio Saure I
1 H ,C < C,C5H j .C H ^ ^ ^ C H 2 - CO H durch Kondensation von 3,3-Dimethyl-

'  s i " 5 i ’ s eyelohexylidencyanessigester mit KCN u.
naehfolgende Hydrolyse sowie durch Hydrolyse von l-Cyan-3,3-dimetkylcyclohexan- 
1-a-cyanessigester dar. Thermodynam. Betracktungen iiber die Energieverhaltnisse 
in homocycl. Ringen ergeben, daB sich der Cyclohexani'ing fast bei jedem Mol.-Zu-
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sammonstoB aus der „C-Form“ in die „Z-Form“ umwandeln kam i; deimgemaB konnten 
Vff. keine Anzeiehen fiir dio Existenz einer zweiten Form von I  feststoSen. — 3,3-Di- 
melhylcyclohexyliden-(l)-cyanessigsaureathylesler, C13H 10O2N. Man yersetzt oin Gemiach 
von 3,3-DimethylcycIohexanon u. Cyanessigester crst mit Piporidin, dann nach mohr- 
std. Stelien mit wasserfreiem Na2S04 u. erhitzt auf dem W.-Bad. K p .I4 155—157°.
l-Carboxy-3,3-dimelhylcyclohexan-l-essigsa,ure, Cu H 180 4 (I), aus dem vorigen durch 
Einw. von KON in A. u. Erhitzen des Rk.-Prod. mit konz. HC1 auf dom Sandbad 
oder durch Erhitzen von l-Cyan-3,3-dimethylcyclohexan-l-cyanessigsaureathylester 
mit konz. HCI. Nadeln aus verd. A., F. 166° (Zers.). Anhydrid, Cn H i0Os, durch Er- 
hitzon der Saure auf 170— 180°. Nadoln aus Bzl., F. G7°. Anilsaure, C^H-gOjN, aus 
dem Anhydrid u. Anilin in Bzl. Tafeln aus vcrd. A., F. 205°. Anil, C17H 210 2N, durch
3-std. Erhitzen der Anilsauro auf 180°. Tafeln aus verd. A., F. 132°. Imid der 1-Carb- 
oxy-3,3-dimethylcyclohexan-l-essigsaure, Cn H 170 2N, ais Nebenprod. bei der Darst. von 
I  aus DimethyIcyclohexylidencyanessigester; entsteht auch aus dem NH4-Salz von I 
bei 180°. Tafeln aus vord. A., F. 204°. Daneben erhalt man femer das Monoamid 
von I, Cu H]0O3N, Nadeln aus Bzl., F. 145°, u. eine N-haltige Verb., Nadeln aus Hexan,
F. 85—86° (wahrscheinlich Dinitril), die bei der Hydrolyse wic die beidon vorigen T 
Hefert. — l-Oxy-l-cyan-3,3-dimethylcyclohexan, CeHi5ON, aus 3,3-Dimethylcyclo- 
hexanon u. KCN in NaHS03-Lsg. K p .16 128—129°. l-Cyan-3,3-dimethylcyclohexan-
l-a-cyanessigsduredthylesler, C14H20O2N2, aus dem vorigen u. Na-Cyanessigester in 
Alkohol. Gelblicho Fl., Kp.j5 190—191°. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1162—63. 
Aug. Aligarh [Indien], Muslim Univ.) OSTERTAG.

Marc Tiffeneau und J. Gutman, Molekulare Umlagerung in der Cyclanreihe. 
]somerisierung der Oxyde des l-Benzyl-4-melhylcycloliexens-(l) und des 1-Benzyliden- 
•l-methylcyclohexans. Wie fruher (C. 1922. I II . 1164. 1935. II. 3090) gezeigt, fuhrt 
dic Isomerisierung der Oxyde des 1-Benzyloyclohexens-(1) u. des Benzylideneyclo- 
hexans, welche beiden KW-stoffo sich durch die Lage der Doppelbindung unter- 
soheiden, zu verschicd. Prodd., im 1. Fallo zum l-Benzyleyclohexanon-(2), im
2. Falle zum l-Phenylcyclohexylformaldehyd. Yff. berichten jetzt iiber die p-Methyl- 
deriw . jener KW-atoffe: l-Benzyl-4-methylcyclohexen-(l) (I) (Kp.16 133°) u. 1-Ben- 
zyliden-4-metliylcydohexan (II) (Kp.15 136—137°), dargestellt durch katalyt. De- 
hydratisierung iiber AL03 bei 300—320(,,;dcs 1 -Be.nzrjl-4-methylcydohexanols-(l) (Kp.15157 
bis 158°) u. des Phenyl-[4-methylcycloliexyl}-carbinols (Kp.lc 165—166°). — I. Dic 
Isomerisierung des I -Oxyds (Kp.18 151—152°) kann zu 4 verschied. Prodd. fiihren, 
je nachdem die O-Briickc auf der einen oder auf der anderen Seite gesprengt wird 
(Bz =  Benzyl):

a

CHa CHO

/ w
CHi*CH'

. / I
C H , CH-— O ------  I

C ■ B z - i  -  CH ,*CH /
\

IT\ C H , CO

V > C -B z

/ '
C ilj-C H

V < III

C H , C H ,
V

C H ,

■ ^ ) C H  • Bz

. /
C H ,

C H , C H ,
/ '

C H ,

CH,-CH<< VI

V
/ '

CHs-CH/

V

CH— O““ - \  !
f \ i  

b, y-o- bz

CH,

C H ,-C H

C H , C H -B z  
/  \< r >co
\ __ /

C H , C H ,C H , C H -C O -B z  C H ,
Der Vers. hat gezeigt, daB sich ausschlieBlich III u. IV bilden, u. zwar 3-mal so 

viel III ais IV. Dio O-Briickc wird also nur auf der Seite des disubstituierten C-Atoms 
gesprengt; dann wandert Yorwiegend der H (a) ohne Bingyeranderung, daneben die 
ringstandige CH2-Gruppe (b) unter Ringverengerung. l-Benzyl-4-mdhylcydohexanon-(2) 
(III) wurde zum Vergleich durch Benzylierung des m-Methylcyolohexanons dargestellt; 
Semicarbazon, F. 179°. l-Benzyl-3-meihyhydopentyl-(l)-formaldchyd (IV) wurde durch 
die entsprechende Saure, F. 98—99°, charakterisiert. Darst. von V durch Benzylierung 
des p-Methylcyelohexanons; Semicarbazon, F. 145—146°. Darst. von VI aus trans- 
6-Chlor-3-methylcyclohexanon u. Benzyl-MgCl (Ringverengerung); Kp .20 162°; Oxim, 
F. 53°. — II. Die Isomerisierung des II-Oxyds (Kp.20 153—154°) kann, wenn man 
von einer H-Wanderung im 2. Falle absieht, nur zu 2 Prodd. fiihren:
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\_ _ _ _____ /
CHi CH,

Der Vers. hat gozeigt, daB nur l-Phenyl-4-methylcyćlohexyl-(l)-fonnaldehyd (VIII; 
entsprechende Saure, F. 165—166°) gebildet wird. Die O-Briicke wird also auch hier 
nur auf der Seite des disubstituierten C-Atoms gesprengt. Neben VIII wurde aber 
auch ein wenig III gefunden, ein sicherer Beweis, daB II ctwas I enthalt, welches wahr- 
schcinlich durch Isomerisierung des II (Verschiebung der Doppelbindung) bei dessen 
Darst. entstanden ist (vgl. dazu V. AUWERS, C. 1936. I. 766). (C. R . hebd. Seances 
Acad. Sci. 203. 797—99. 26/10. 1936.) L indenbaum .

A. Angeletti und M. Pirona, Eimmrlcung zon gasformiger Chlorwasscrstoffsaure 
auf a'-Nitroso-a-naphihol und auf 5-Nitrosoguajacol. Vff. untersuchen die Einw. gas- 
fórmiger Chlorwasserstoffsaure auf Nitrosophenole. Wahrend a.'-Nitroso-x.-napht)wl in 
der tautomeren Form ais NaphUiochinon-(J,4)-oxim-(l) reagiert, yerhalt sieh das ebenfalls 
untersuchtc 5-Nitrosoguajacol anders. — a.'-Nitroso-a.-naphthol in absol. A. wird unter 
Eiskiihlung mit trockener gasformiger Chlorwasserstoffsaure gesatt. Nach dem Auf- 
gieBen auf Eis seheidet man die iith. von der wss. Schicht u. dampft den A. ab. Das Rk.- 
Prod. ist das schon bekannte 2,3-Dichlornaphthochinon-(],4), C10H;O2Cl2, gelbe Nadeln,
F. 193°. Unter den Rk.-Prodd. wird Hydroxylamin nachgewiesen, das durch Hydrolyse 
der tautomeren Form des Nitrosonaphthols entstanden ist. — 5-Nitrosoguajacol wird 
,in absol. A. unter Eiskiihlung mit gasformiger Chlorwasserstoffsaure gesatt. Es entstcht 
eine gelbe krystaUine Verb. neben einer amorphen intensiv violetten Substanz, die durch 
Auswaselicn mit li. W. entfem t wird. Das krystalline Rk.-Prod. ist 6-Ghlor-5-nitroso- 
guajacol, C7HG0 3NC1, goldgelbe Blattchen, die sieh bei 213° braunen u. boi 255° zers. 
Liefert bei der Red. mit Zinnehlorur u. konz. HC1 in Eg. 6-Ch1or-5-aminoguajacol, 
C7H30 2NC1, sehwach rosa Blattchen, die sieh bei 154° braunen u. bei 160° zers. — Das 
Amin liefert beim Diazotieren mit Na-Nitrit u. EingieBen der Diazoniumlsg: in eine 
konz., eisgekuhlte NaOH-Lsg. 6-Chlorguajacol, C7H 70 2C1, Blattchen. F. 32—33°. Hydr- 
oxylamin konnte bei Einw. von HC1 auf 5-Nitrosoguajacol unter den Rk.-Prodd. nicht 
nachgewiesen werden. (Atti R. Accad. Sci. Torino [Classe Sci. fisich. mat. nat.] 71. I. 
602—06. Mai-Okt. 1936. Turin, Univ.) F i e d l e r .

V. N. IpatieJf, Herman Pines und V. I. Komarewsky, Phosphorsdurc ais Kala- 
lysator fu r  die Alkylicrung aromatischer Kohlenwasserstoffe. (Vgl. C. 1936. I I . 1330.) 
Bzl., Naphthalin u. Tetrahydronaphthalin mjrden in Ggw. von einem 95% Orthophos- 
phorsaure enthaltenden Katalysator mit Athylen unter 60 bzw. 33 bzw. 60 a t Druck 
langero Zeit (9—14 Stdn.) auf 300° erhitzt. Unverandert blieben 30% Bzl., 40%.Naph- 
thalin u. 50% Tetrahydronaphthalin. Es waren entstanden unter anderem Athyl-,
1,3-Di-, 1,3,5-Tri- u. Tetraathylbenzol bzw. Diathylnaphthalin bzw. Athyl- u. Diathyl- 
totrahydronaphthalin. — Naphthalin u. Fluoren ergaben bei Propylierung m it einem 
89% Orthophosphorsaure enthaltenden Katalysator bei 200° Propylnaphthalin, Kp. 260 
bis 265°, u. Propylfluoren, Kp. 340—350°. (Ind. Engng. Chem. 28. 222—23. Febr. 
1936.) W a l t h e r .

Nikolai N. Woroshtzow und Anatole S. Tscherkasski. Bisulfiti-erbindungen von 
Azofarbstoffen. 5. Die Bisulfitrealclion zwei Auxochrome enthaltcnder Azofarbstoffe. 
(4. ygl. C. 1931. II. 1142.) Gegeutiber Einwanden von K in g  (C. 1932. II. 535), ais 
auf unzulanglicher Interpretation spezieller Falle beruhend, wird die Feststellung, 
daB die Rk.-Fahigkeit von Azofarbstoffen der Naphthalinreihe gegeniłber Bisulfit 
nicht durch die Azogruppe ( S p ie g e l ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 18. 1479), sondem durch 
die Ausoehromc yerursacht wird, aufrechterhalten u. durch den Naehw., daB Mono- 
azofarbstoffe mit 2 Auxoehromen auch 2 Mole Bisulfit zu addieren yermogen, gestiitzt. — 
Durch Kuppeln derdiazotiertenBisulfityerb. des 1,8-Aminonaphthols (I) mita-Naplithyl- 
amin bzw. a-Naphthol wurden die roten Monobisulfitmonoazofarbstoffe II u. II
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erhalten (zur Formulierung ygl. aucli C. 1933. I. 2247: II. 1182), welche durch emeuto 
Behandlung mit N aH S03 in ein u. dcnselben gelben Dibisulfitmonoazofarbstoff IY

o  H' =<O < 0H Na < z >  c
SO«Niv

II U =  NHs III R =  OH IT
, ----v z— x iibcrgefuhrt werden koimten, wobei in I I  die NH2-Gruppe
\ _/ —OH \ ______ /  v hydrolyt. abgespalten u. durch OH ersetzt wurde. — Um-
/  /  \ _____oh gekehrt war es móglich, durch stufenweise Verseifung der

  ' — /  Dibisulfityerb. IY zur Monobisulfityerb. I II  u. zum bisulfit-
freien Grundkorper, dem l,5-Dioxy-4,4'-azonaphthalin (Y) zu gelangen. Aus V war 
infolge redulnayer Nebenrkk. I  rcin nieht wieder erhaltlieh. —

V e r s u c h e :  Monobisvlfitverb. des l-Amino-5'-oxy-4,4'-azonaphłhalins (II) aus 
der diazotierten Verb. I  (C. 1916- II. 256) u. in A. gelóstem a-Naphthylamin. Aus A. rot- 
violette Nadeln. Wenig losl. in W., losl. in heiBem Alkali. Wird durch kalte HC1 nicht 
verandert. — MonobisulJilverb. des l , y  -Dioxy-4,4'-azonaph(halins (III), C2oH15OsN2SNa, 
aus diazotiertem I  mit a-Naphthol in Eisessig u. Na-Acetat. Aus A. orangerote Krystalle, 
losl. in heiBem Alkali. Kalte HC1 ist ohne EinfluB. — l,5'-Dioxy-4,4'-azonaphłhalin (V), 
CJ0H„O 2N2, durch Kuppeln yon diazotiertem I mit a-Naphthol in Ggw. yon iiber- 
schiissigem NaOH. Rotviolettes Pulyer, in H 2SO,, konz. blaugriin. Uniósł, in kaltem 
u. heiBem W., in Sodalsg. u. kaltem Alkali; losl. in heiBem Alkali, A., A., Athylacetat, 
Chlf.; wenig losl. in heiBem Bzl., Toluol, Nitrobenzol u. Eisessig. — Dibisulfilyerb. 
des 1,5' -Dioxy-4.4'-azonaphthalms (IY), C20H 15O8N2S2Na2, a u s ll beiRaumtemp. u. aus I I I  
bei 70° mit 35%ig. NaHS03-Lsg. oder in unreiner Form aus Y mit einer wss.-alkoh. 
Lsg. (2: 3) des 4-faehen der bercehneten Menge NaHSO:! bei 70° u. 100—120 mm. 
Losl. in W. u. A. Aus W. gelbe Nadeln. In  heiBem Alkali yiolett, in kalter HC1 
unyerandert. Wird durch Sodalsg. bei 40° zu I II  u. 25%ig- NaOH zu Y hydrolysiert. 
(J. Amer. chem. Soe. 58. 2327—33. 5/11. 1936. Moskau, Farbstofflab. des Mendelejew- 
Inst. fiir chem. Technologie.) M a u r a c h .

Alfred Burger und Erich Mosettig, Untersuchwigen in der Phenanthrenreihe. 
X III. 9,10-Dihydrophenanthren und Aminoalkóhóle. daraus. (Vorl. Mitt. ygl. C. 1936. 
I. 4432; X II. vgl. C. 1 9 3 7 .1. 81.) Naeh COHEN u . C o e m ie r  (C. 1 9 3 1 .1. 275) gereinigtes 
Phenanthren, dest. uber Na, behandelt mit Maleinsaureanhydrid, umkryst. u. sublimiert, 
widersteht der katalyt. Red. unter gewóhnlichen Bedingungen (Pt-Oxyd, in Eisessig). 
Synthet. Phenanthren (nach PsCHORR) dagegen oder iiber 9-Brom-, 9-Cyano- u. 
9-Carboxylphenanthren gereinigtes Phenanthren absorbiert unter diesen Bedingungen 
leicht H (ygl. MOSETTIG u . K r u e g e r ,  noch nicht veróffentlicht). — Aus den 2-Acelyl- 
u. 2-Propionyl-9,10-dihydrophcnanlhrenen werden Aminoalkohole, CijHuCHOHCHjNB^ 
u. Cu H n CHOHCH(CH|,)NRj (NR2 =  Dimethylamino-, Diathylamino-, Piperidino- u. 
1,2,3,4-Tetrahydroisoehinolinogruppe) iiber die Bromketone u. Aminoketone hergestellt. 
ihre pharmakol. Unters. soli im Vgl. zu den nicht hydrierten Analogen iiber den Einfl. 
der Sattigung der 9,10-Doppelbindung auf die physiol. Wrkg. AufschluB geben.

V e r  s u c li e. 2-Propionyl-9,10-dihydrophenanthren, aus 9,10-Dihydrophenan- 
thren mit AIC13 in Nitrobenzol -}- Propionylchlorid, gibt in Eisessig mit Cr03 das 
Chinon CI7H,»03; orangerot, nach Sublimation im Hoehyakuum, F. 215—217° (Zers.); 
ident. mit dem 2-Propionyl-9,10-pliananthrcnchinon, Ci7H]20 3, aus 2-Propionylphenan- 
thren m it Cr03 (ygl. MOSETTIG u. CZERWIN, unyeroffentlicht). — Das 2-Acetyl- u. 
2-Propionyl-9,10-dihydrophe.nanthren geben bei Bromierung in absol A. die Brom- 
acetylyerbb. (55% bzw. 84% Ausbeute); Austausch des Br gegen NH2 erfolgt in Bzl.- 
Lsg.; die Hj-droehloride der Aminoketone (in zwei Fallen die Perchlorate) werden in 
90%ig- A. oder CH3OH-Lsg. +  Pt-Oxydkatalysator zu den Aminoalkoholen hydriert 
u. diese in Pyridin mit Essigsaureanhydrid acetyliert. — Der im . von 9,10-Dihydro- 
plienanthren: 2-o-Chloraeelyl-, CI(iH ,3OCl; blaBgelb, aus PAe., F. 100—101°. — 2-Pro- 
pionyl-, C17H 160 ; Prismen, aus CH3OH, F. 62—63°. — Semicarbazon, Cł8H 1BON3; 
Nadeln, aus A., F. 213—214°. — 2-n-Brompropionyl-, C17H 16OBr; blaBgelb, aus A.-PAe., 
F. 85—86°. — 2-2-Dimethylainino-l-oxoalhyl-, IICl, C18H20ONC1; gelb, aus A.-A., 
F. 213—215° (FF. aller Hydroehloride unter Zersetzung). — 2-2-Diathylamino-l-oxo- 
dlhyl-, IICl, C2()H2iONC1; gelb, aus A.-A., F. 173—176°/— 2-2-Piperidino-l-oxodthyl-, 
C21H23ON; blaBgelb, aus verd. CH3OH, F. 86—87°. — Hydrochlorid, C81H 23ON, HC1; 
farblos, aus A.-A., F. 240—252°. — 2-2-l,2,3,4-TetrahydroisochinoUn-l-oxodthyl-, HCl, 
CjjHjjONCI; gelb, aus A.-A., F. 238—239°. Ais Nebenprod. beim Austausch yon Bt‘
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mit Tetrahydroisochinolin wird ein rot-es Harz gebildet, das mit verd. Alkali 9,10-Di- 
hydrophenanthren-2-carbonsaure gibt. — 2-2-Dimethylamino-l-oxopropyl-, HCl, 
C19HS20NC1; aus A.-A., F. 210—214°. — 2-2-Diathylamino-l-oxopropyl-, HClOt , 
CalH :o0 5IfCl; aus A.-A., F. 138—140°. — 2-2-Pip:ridino-l-oxopropyl, HCl, C22H 260NC1; 
aus A.-A., F. 208—213°. — 2-2-l,2,3,4-Tctrahydroisochinolino-l-oxopropyl-, HC10U 
C28H280 5NC1; aus A., F. 230—231°. —- 2-2-Dimethylamino-l-oxydthyl-, HCl, C18H 22 
ONC1; aus A.-A., F. 170—172°. — 2-2-Dimethylamino-l-acctoxyathyl-, HCl, C20H2,,O2NCl; 
aus A.-A., F. 216—217°. — 2-2-Didthylamino-l-oxyathyl-, HCl, C20H 26ONC1; aus A.-A., 
F. 184—186°. — 2-2-Didthylamino-l-aceloxyathyl-, HCl, C22H 280 2NC1; aus A.-A., 
F. 145—150°. — 2-2-IHpe.ridino-l-oxyd.thyl-, C2iH25ON; Nadeln, aus A., F. 124°. — 
Ilydrochlorid, C21H 25ON, HCl; Blattchen, aus A.-A., F. 242°. — 2-2-Piperidino-l-acetoxy- 
dthyl-, HCl, C23H 2S0 2NC1; aus A.-Ae., F. 212—213°. — 2-2-1,2,3,4-Telrahydroisochino- 
lino-l-ozydthyl-, C25H 26ON; aus verd. CH3OH, F. 101—102°. —- Ilydrochlorid, C25H 25ON, 
HCl; aus CH3OH, F. 244—246°. — 2-2-1,2,3,4-Tdrahydroisocliinolino-l-acdoxydthyl- 
HCl, C27H 280 2NC1; aus A.-Ae., F. 197—199°. — 2-2-Diniethylamino-l-oxy-n-propyl, 
Ci„H23ON; aus A.-W., F. 90—91°. — Hydrochlorid, C19H 23ON, HCl; Stabchen, aus 
A.-A., F. 225—227°. — 2-2-Diniethylamino-l-acetoxy-n-propyl-HCl, C21H 20O2NCl; 
Stabchen, aus A.-A., F. 210—211°. — 2-2-Diiithylamino-l-oxy-n-propyl-, HCl, C2lH2S- 
ONC1; Blattchen, aus A.-A., F. 209—210°. — 2-2-Diathylamino-l-acdoxy-n-propyl-, 
HCl, C23H310 2NC1; aus A.-A., F. 189—190°. — 2-2-Piperidim-l-oxy-n-propyl-, C22H27- 
ON; Nadoln, aus vcrd. CH3OH, F. 104—106°. — Hydrochlorid, C22H 27ON, HCl; aus 
A.-A., F. 249—250°. — 2-2-Piperidino-l-acetoxy-n-propyl-, HCl, C24H30O2NCl; aus 
A.-A., F. 192—194°. — 2-2-l,2,3,4-Tetrahydroisochinolino-l-oxy-n-propyl, C„6H 27ON; 
aus A., F. 136—138°. — Hydrochlorid, C2eH27ON, HCl; aus A.-A., F. 226—228°. — 
2-2-l,2,3,4-Tetrahydroisochinolino-l-acetoxy-n-propyl-, HCl, C28H30O2NCl; aus A.-A., 
F. 190—192°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1857—60. 9/10.1936. Virginia, Univ., Cobb 
Chom. Labor.) B u s c h .

Charles C. Price, Eine Untersuchung der Phenanthren-Bromadditionsreaktion. Ge- 
schwindigkeit u. Gleichgewicht der Addition yon Brom an Phenanthren bei 25 u. 36° 
werden bestimmt. Es handelt sieh um eine Kettenrk.; eine Methode zur Best. der 
Kettcnlange wird angegeben. (J. Amor. chem. Soc. 58. 1834—38. 9/10. 1936. Cam
bridge [Mass.], Converse Memoriał Lab.) H . Ma y e r .

Louis F. Fieser und Charles C. Price, Der Einflu/3 w n  Substituenten auf die 
Phentmlhren-Bromadditionsreaktion. Geschwindigkeit u. Gleichgewicht der Addition 
von Brom an folgende Phenanthrenderiw . in CC14 bei 25 u. 36° wurde untersucht:
2- u. 3-Carbathoxyphenanthren, 2- u. 3-Carbomethoxyphenanthren, 2- u. 3-Chlorphenan- 
thren, 2- u. 3-Brornphenanthren, 2- u. 3-tert.-Butylphcnanthren u. Phenanthren. Fol
gende Verbb. werden beschrieben: 2-Phenanthryldimethylcarbinol, C17H leO. Bldg. 
beim Kochen von 2-Acetophenanthren mit CH3MgJ in Bzl. +  A. Nadeln. F. 90 
bis 92° (Zers.), u. Wurfel, F. 97—99° (Zers.). — 3-Phenanthryldimethylcarbinol. Kry- 
stallisiert aus PAe. in festem C02. Pikrat, C1THIf>0  +  C6H 30 7N3. Gcht beim Um- 
krystallisieren aus A. anscheinend in das Pikrat des 3-Isopropenylphenanihrens uber. 
—- Synthese von 3-tert.-Butylphenanihren. fl-(p-tert.-Butylbenzoyl)-propionsaure, c 14h 180 3. 
Bldg. Aus tert.-Butylbenzol u. Bernsteinsaureanhydrid in Ggw. von A1C13 in sd. ĆS2. 
Wurfel (aus Bzl. +  Lg.), Tafeln (aus verd. A.). F. 121—122°. Gibt mit KOCI p-tert.- 
Butylbenzoesaure (F. 165—166°; korr.), die mit verd. HXOa Terephthalsaurc liefert. 
Red. naeh MARTIN (C. 1937 . I. 1134) fuhrt zu '/-(p-tert.-Butylphenyl)-bułłersaure, 
C,jH2()0 2. Krystallo (aus PAe.). F. 59,5—60,5°. K p .5 164—167°. Athylester, Ci6H 210 ?. 
Bldg. aus der Saure u. alkoh. HCl. K p .5 145—147°. Geht bei der Kondensation mit 
Diathyloxalat u. Na-Athvlat u. nachfolgender Einw. von 80%ig- H2S04 in 7-tert.- 
Rntyl-Al-dihydronaphthalin-1.2-dicarbonsdureanhydrid, C1cH ,8Oi (I) iiber. Nadeln (aus 

co CO Bzl. +  Lg.). F. 143—145°. Danebcn ent-
/ \ / \  / \ ! X ^ \  steht eino anscheinend mit 1 isomere Verb.

i oj) vom F. 174—175°. 7-tert.-Butylnaphthalin-
j / \ , / \ /  ii /  / ^ / /  1,2-dicarbonsaureanhydrid, C ,6H j j0 3. Bldg.

|! | co  || I CO^ beim Erhitzen von I  mit Schwefel auf 330
!! J  '1 ' bis 340° u. Dest. Gelbliche Nadeln (aus Bzl.
Y  Y  +  Lg.). F. 146,5—147,5°. 6-terl.-Butyl-
C(CHi)i C(CH>)a 1,4.9,10,11 J2-hcxahydrophcnanthrcn -11,12 - di-

carbonsaureanhydrid, C20H22O3 (II). Bldg. beim Erhitzen der vorangehenden Verb. 
mit Butadien auf 150°. Nadeln (aus Bzl. +  Lg.). F. 85,5—86,5°. Destillierbar. Liefert
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beim Erhitzen mit 50%ig. ICOH u. nachfolgenden Dehydrieren mit Se (ygl. FlESER, 
H e r s h b e r g , C.1936.1. 1010) 3-tert.-Butylphenanthren, ClfiH ,s. Nadeln (aus A.). F. 54 
bis 55°. Fluorcsciort blau im XJV-Licht. Pikrat, ClsH l8 -|- C0H3O7N3. Orangefarbene 
Nadeln (aus A.). F. 142—143°. 3-tert.-Butylphenanthrencliinon, C13H 180„. Bldg. Aus 
dem KW-stoff durch Oxydation mit Chromessigsaure boi 80—90°. Orangefarbene 
Nadeln (aus A.). F. 186^187°. — Syntkcse von 2-lerl.-Butylphe,nanthren. (i-tert.- 
Butylnaphthalin entsteht neben einer Mischung der beiden Di-tert.-bulylnaphthalinc 
von GUMP (C. 1931. I. 1449) aus Naphthalin u. tert.-Butylchlorid in Ggw. von A1C13 
bei 50—60°. Kp.„ 127—131°. Pikrat F. 100,5°. Kondensation mit Bornsteinsilure- 
anhydrid in Nitrobenzol in Ggw. von AIC13 in der Kalte fiihrt zu fS-(6-tert.-Butylnaph- 
thoyl-2)-propionsdure, C18H20O3. Nadeln (aus Essigsaure). F. 148—150°. Diese liefert 
bei der Red. nach Ma r t in  die entsprechende Buttersdure, C18H220 2. Nadeln (aus 
PAe.). Existicrt in 2 Formen; F. zwischen 87 u. 95°. Kp.c des Methylesters 185— 187°. 
Beim Erwarmen der Saure mit S0C12 u. Kochen des entstandenen Chlorids in CS2 
mit A1C13 erhiilt nmn 7-terl.-Butyl-l-kelo-l,2,3,4-tetrahydrophenanthrcn (F. des Pikrats 
107—108°), welches man mit amalgamiertem Zn u. HC1 reduziert; das Red.-Prod. 
geht beim Erhitzen mit Se 60 Stdn. auf 320—350° in 2-tert.-Butylphenanthren, C18H la. 
uber. Tafeln (aus A.). F. 99—100°. Fluorcsciort im UV-Licht purpurrot. Pikrat, 
C1SH 18 +  C6H 30 7N3. Orangefarbene Nadeln. F . 130—131°. Das entsprechende 
Chinon, C)8H 10O,, bildet orangefarbene Nadeln (aus A.). F . 129—130°. (Vgl. auch 
C. 1937. I. 1166.) (J. Amer. chem. Soc. 58. 1838—43. 9/10. 1936. Cambridge
[Mass.], Conyerse Memoriał Lab.) H. Ma y e r *

W. E. Bachmann und Charlotte H. Boatner, Phenanthrenderirate. V. Beck- 
mannsche Umlagerung der Ozime von Acetylphcnanthrenen und Benzoylphenanthrenen. 
(IV. ygl. C. 1937. I. 344.) Vff. haben die Ozime der 1-, 2-, 3- u. 9-Acetyl- u. 1-, 2-,
3- u. 9-Benzoylphenanihrene dargestellt u. der BECKJIANNschcn Umlagerung unter- 
worfen (vorl. Mitt. vgl. C. 1935. II. 3522. 1936. II. 2907). Samtliche Oxime sind Ge- 
mische von cis- u. trans-Isomeren, wobei sieh diese Bezeichnungen auf die gegen- 
seitige Stellung von Phenanthryl u. OH beziehen. Nun lagert sieh ein trans-Acetyl- 
p h en an th renoxńn  zu einem Acelaminophenanthren, Ch H9- NH-CO- CH3, u . das ent
sprechende cis-Oxim zu einem Phenanlhroesduremelhylamid, C14H0-CO-NH-CH3, um. 
Die Hydrolyse dieser Verbb. fiihrt zu einem Aminophenanthren u. einer Phenanthroe- 
saure, welclie sieh leicht trennen lassen. Das Mengenyerhaltnis dieser Spaltprodd. ist 
ein MaC fiir das relatiye Verhaltnis von cis- u. trans-Q±im in dem urspriingliehen Ge- 
misch. Die Ausbeuten an C , . ,^ ■ X H • CO■ CH3 u. C14H0-CO-NH-CH3 betrugen:
1-Verb. 71 u. 1%; 2-Verb. 81 u. 1%; 3-Verb. 87 u. 2% ; 9-Verb. 50 u. 6°/„. Die Żabien 
erganzen sieli nicht zu 100, weil ein Teil des Materials bei der Umlagerung zers. wird. 
Diese Resultate zeigen — auf der Basis des MElSENHElMERSchen Beweises fiir den 
Austausch des OH u. der trans-Gruppe —, daB sieh in den Acetylplienanthrenoximcn 
die Phcnanthrylgruppen iiberwiegend nach trans zum OH orientieren. Die B e c k - 
JlANNsche Umlagerung dieser Oxime ist somit das yorteilhafteste Verf. fiir die Darst. 
der Aminophenanthrene. — Die Benzoylphenanthrenoxime werden ohne Zers. ąuanti- 
tatiy zu Gem ischen yon [Benzoylamino]-phenanthren, C14H9■ NH-CO• C(1H5, u. Phe- 
nanlhroesaureanilid, C14H9-CO-NH-CGH5, umgelagert. Die Mengenyerhaltmsse dieser 
Prodd. waren: 1-Verb. 18 u. 82°/„; 2-Verb. 44 u. 56%; 3-Verb. 37 u. 63%; 9-Yerb. 
4 u. 96%. In  diesen Oximen ist also die Phenanthrylgruppe hauptsaclilich nach cis 
zum OH orientiert. Die RaumgroBe der Gruppen scheint wenig EinfluB auf die Orien- 
tierung zu haben. Die yersehiedenen Gruppen lassen sieh mit abnehmender Neigung 
zur trans-Orientierung bzgl. des OH in folgende Reihe ordnen: C6H5, Phenanthryl-(2), 
Phenathryl-(3), Phenanthryl-(l), Phenanthryl-(9), CH3.

V e r  s u c h e. Phenanthryl-(l)-methylcarbinol, CieH140 . Ath. CH3MgJ-Lsg. mit 
gleichem Vol. Bzl. verd., Phenanthren-l-aldehyd (ygl. unten) zugefiigt, 15 Min. ge- 
kocht, m it eiskalter NH4C1-Lsg. zers. Aus Bzl. Platten, F. 108—110°. — 1-Cyan- 
■phenanthrcn. Phenanthren-l-carbonsaureamid mit gleicher Mengo P2Os 15 Min. auf 
140° erhitzt u. geriihrt, Nitril abdekantiert; Rest durch Zers. mit W.; aus Bzl.-CH3OH 
umgelóst. - -  1 -Acetylphenanlhren, Ci(.H120 . 1. Aus obigem Carbinol in Eisessig m it CrO:! 
bei 20°; nach 12 Stdn. in W. gegossen, mit Bzl. extrahiert (Kohlo). 2. 1-Cyanphenan- 
thren m it CH3MgJ in A.-Bzl. 5 Stdn. gekocht, nach Abkiihlen Nd. abfiltriert, mit 
Bzl. gewasehen, m it verd. HCI 4 Stdn. gekocht, Prod. im Vakuum dest. Aus A. dianmnt- 
f6rmige Platten, F. 112—113°. — O-Acetylphenanthren. 9-Cyanphenanthren (Darst. 
nach MOSETTIG u . VAN d e  Kamp, C. 1932. II. 3090; nach beendigter Rk. direkt
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dest.; K p .3 190—200°) mit CH3MgJ in A.-Bzl. 3 Stdn. gekocht, mit eiskalter NH4C1- 
Lag. zers., A.-Bzl.-Schicht mit eiskalter verd. HC1 ausgezogen, diese Lsg. erhitzt, 
Prod. dest. Aus A., P. 73—74°. Vgl. Mo settig  u . van  d e  K a m p (C. 1933. II. 2267).
— 2- u. 3-Acetylphenanthren nach Mo settig  u. VAN DE K am p (C. 1930. I I . 3403); 
rokes Gemisch dest. (Kp... 180—214°) u. mit A. digeriert, gelóste 3-Verb. aus CH3OH, 
ungelóste 2-Vorb. aus Bzl. umgelost. — trans-l-AcetylpTienanihrenoxim, C10H 13ON. 20g 
Keton, 16 g NELOH-Hydrochlorid, 75 ccm absol. A. u. 28 ccm Pyridin 3 Stdn. ge
kocht, meiste Losungsmm. abdest., in W. gegossen. Aus CH30H  Platten, F. 174 bis 
176°. — Darst. der 3- u. 9-Isomeren ebenso; diese vgl. Mo s e t t ig  (1. c.). — Irans- 
2-Acelylphenanthrenoxim, C16H 13ON. Aus 2 g Keton, 1,6 g NH2OH-Hydrocklorid, 
4 ccm absol. A. u. 12 ecm Pyridin wie oben. Aus CH3OH Nadeln, F. 196—197°. Vgl. 
Mo s e t t ig  u . K r u e g e r  (C. 1936. II. 2907). — Umlagerung der Oxime: Gemisch 
von cis- u. trans-Oxim aus 5 g Keton in 80 ccm trockenem Bzl. mit 5 g PC15 15 Min. 
(bei der 2-Verb. 3 Stdn.) gekocht, nach Abkiihlen mit W. zers., erhaltenes Prod. mit 
200 ccm A. u. 7 ccm konz. HC1 24 Stdn. gekocht, A. abdest., mit 300 ccm W. gekocht, 
aus dem Filtrat mit NHjOII das Aminophenanthren gefallt u. durch Vakuumdest. gerci- 
nigt. Riickstand (Phenanthroesauremethylamid) mit Eisessig u. konz. HC1 im Rohr 
6 Stdn. auf 200° erhitzt, Phenanthroesaure mittels des Na-Salzes isoliert. — 1-Amino- 
phenaiithre.n, C14H n N, aus Bzl.-PAe. Nadeln, F. 145—146°. Hydrochlorid, aus A. 
Nadeln, F. 253—255° (Zers.). Pikrat, C20H 14O,N4, dargestellt in heiBem Bzl., aus Propyl- 
alkohol hellgelbe Nadeln, F. 203—204° (Zers.). — 1-Acetaminophenanthren, C16H 13ON. Mit 
sd. Acetanhydrid. Aus Eisessig Nadeln oder Platten, F. 219—220,5°. — l-\Benzoyl- 
amin-o]-phe?ianłhren, C21H 15ON. Durch kurzes Erhitzen in Pyridin mit C0H5-COC1. Aus 
Eisessig Nadeln, F. 224—226°. — Phenanthryl-(l)-urelhan, C17H]50 2N. Amin in Bzl. 
mit CI - C02C2H5 u. Pyridin kurz erwarmt, dann stehen gelassen. Aus A. Platten, F. 153,5 
bis 154°. — N-Phenyl-N'-phenanihryl-(l)-harnstoff, C21H 16ON2. Amin u. Phenyliso- 
cyanat in Bzl. 15 Min. erwarmt, dann stehen gelassen. Aus Ćhlf.-A. Nadeln, F. 323 
bis 325° (Zers.). — Phenanthroesauremethylamide, C18H 13ON. Saurechloride in Aceton 
gelost, in eiskalte 33°/0ig. wss. CH3'N H 2-Lsg. gegossen, Nd. aus Bzl.-CHaOH um
gelost. 1-Verb., Platten, F. 204—205,5°. 2-Vcrb., Nadeln, F. 201—202°. 3-Verb., 
Nadeln, F. 207—207,5°. 9-Verb„ Nadeln, F. 191—192°.

BenzóylphenaiUhrenoxime, C2lHiEON. Aus den Benzoylphenanthrenen (diese vgl. 
I. u. II. Mitt.) wie oben; aus CH3OH Nadeln. 1-Verb., F. 185—186°. 2-Verb., F. 182 
bis 183°. 3-Verb., F. 201—203°. 9-Verb., F. 218—220°. — Umlagerung der Oxime 
wie oben in A. oder Bzl.; Prod. mit alkoh. HC1 3 Wochen gekocht, wodurch die [Benzoyl- 
amino]-phenanthrene hydrolysiert, aber die Phenanthroesaureanilide kaum an- 
gegriffen wurden. — PhenaTiihren-l-carbonsaureanilid, C21H,5ON. 1. Durch Umkry- 
stallisieren der Oximumlagerungsprodd. 2. Synthet. durch kurzes Erwarmen des 
Saurecklorids in Aceton mit Anilin, Zusetzen von verd. HC1 usw. Aus Aceton Platten, 
F. 248—249°. — Phenanlhren-1 -aldehyd, Clr>HiąO. 36 g Oximumlagerungsprodd. u. 
25 g PCI5 in 40 ccm absol. A. 15 Min. gekocht, A. u. P0C13 im Vakuum bei 140° ent- 
fernt, Riickstand in 50 ccm Athylenbromid gel6st, in HCl-gesatt. Lsg. von 94 g SnCl2 
in 340 ccm absol. A. gegossen, 20 Stdn. bei 0° stehen gelassen, Nd. mit Bzl. gewaschen 
u. mit verd. HC1 erhitzt; rohen Aldehyd mit CC14 digeriert, F iltrat ycrdampft, Riick- 
stand in Chlf.-A. gelost, mit gesatt. wss. NaHS03-Lsg. geschiittelt, Nd. abfiltriert, F iltrat 
m it frischem NaHS03 geschiittelt; Additionsprod. mit verd. HC1 zers., Aldehyd dest. 
Aus Bzl.-PAe. Nadeln, F. 110,5—111,5°. Oxim, C15Hn ON, aus Bzl. Nadeln, F. 187 
bis 189°. — Phenanlhren-1-carbonsaure. 1. 2 g Oximumlagerungsprodd., 10 ccm konz. HC1 
u. 50 ccm Eisessig im Rohr 8 Stdn. auf 200° erhitzt, verdampft, mit heiBem W. gewaschen, 
iiber das NH4-Salz gereinigt. 2. (Fiir groBere Mengen.) Wie oben erhaltenes rohes 
Imidchlorid aus 20 g Umlagerungsprodd. mit Lsg. von 5 g Na in je 20 ccm CH3OH 
u. A. 1  Stde. gekocht, verdampft, m it W. gewaschen, mit 50 ccm konz. HC1 u. 200 ccm 
CH3OH 2 Tage gekocht, verdampft, mit 100 ccm 25%ig. methanol. KOH 12 Stdn. 
gekocht, yerdampft, K-Salz mit sd. W. extrahiert usw. 7,2 g. Aus dem Riickstand mit 
heiBer verd. HC1 2,4 g 1-Aminophenanthren, ferner unyerandertcs Anilid. (J. Amer. 
chcm. Soc. 58. 2097—2101. 5/11. 1936.) L in d e n b a u m .

W. E. Bachmann und Charlotte H. Boatner, PhenanthreTiderivate. VI. Dar- 
stelluTig von 1-, 2- und 3-Phenanthrylhalogeniden. (V. vgl. vorst. Ref.) Es ist Vff. ge- 
lungen, 1-, 2- u. 3-Aminophenanthren mittels des neuerdings von DE MlLT u. VAN 
Za n d t  (C. 1937. I. 333) fiir die Diazotierung von schwach bas. u. uniósł. Aminen 
ausgcarbeiteten Verf. zu diazotieren. Wahrend die Jodphenanthrene aus den Diazonium-
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sulfaten m it K J  erhalton werden konnten, orwies sich die SANDMEYER-ilk. fiir die 
Darst. der Chlor- u. Bromphenanthrene al3 unbefriedigend. Dicso Vorbb. wurden jedoch 
mittels des Verf. yon S c h w e c h t e n  (C. 1932. II. 3555) erhalten.

V e r  s u c h e. Chlorphenanthrcne, C14H 0CI. 1,5 g NaN02 in Gcmisch von 7,5 ccm 
W. u. 15 ccm konz. H2S04 eingeriihrt, bis zur klaren Lsg. erw&rmt, auf 0° gekiihlt, 
Lsg. von 1,93 g Aminophenanthren in 10 ccm Pyridin im Laufo von 1 Stde. eingetropft, 
noch 1 Stde. geriihrt, mit Eis u. W. auf 200 ccm verd., wss. Lsg. von 1 g Harnstoff 
zugegeben u. noch 1 Stde. geriihrt. Sodann Lsg. yon je 11 g HgĆl2 u. KCl in 50 cem 
W. zugefiigt, nach 1 Stdo. Nd. abfiltriert, m it W. gewaschen, an der Luft getrocknet 
(6 g), m it 12 g KCl gemischt, im Dest.-Kólbchen iiber froior Flamme yorsichtig bis 
zur becndeten N-Entw. erhitzt, Prod. unter 4 mm iiberdest., in Bzl. aufgenommen 
(Kohle) usw., aus A. umgelóst. Ausbeutcn 40—50%. 1-Verb., Platten, F. 120— 120,5°. 
2-Verb., Platten, F. 85,5—86°. 3-Verb., Nadeln, F. 80,5—81,5°. — Bromphenanthrene, 
Cj jHaBr. Analog. Bei gróBerem Ansatz Doppelsalz in Schale auf Sandbad zers., mit heiBem 
W. gewaschen, inBzl.gelóst, unter 4 mm dest., aus A. umgelóst. Ausbeuten 70%. 1-Verb., 
Nadeln oder Platten, F. 109,5—110°. 2-Verb., Platten, F. 95—96°. 3-Verb., Nadeln, 
F. 83—84°. — Jodphenanthrene, C14H 9J . Diazolsg. aus 9,65 g Amin mit Lsg. von 10 g 
K J yersetzt, nachStehen iiberNacht bei 100°zers., abfiltrierten Nd. inBzl. gelost, mit 
NaHS03u. W. gewaschen, unter 4 mm dest., aus A. umgelóst. Ausbeuten ca. 50%. 1-Verb., 
Nadeln, F. 112,5—113°. 2-Verb., Prismen, F. 116—116,5°. 3-Verb., Nadeln, F. 83,5 
bis 84°. — Phenanlhrole. Diazolsg. aus 1,93 g Amin auf 400 ccm vcrd., bei 100° zers., 
Nd. abfiltriert u. iiber das K-Salz gereinigt. Ausbeuten 11, 40 u. 39%. (J. Amer. 
chem. Soc. 58. 2194—95. 5/11. 1936. Ann Arbor [Mich.], Univ.) LINDENBAUM.

Martin Battegay und Gerard Mangeney, Die Aldehyde und das l-Nitro-2-methyl- 
anthrachiwm. Das CH3 im l-Nitro-2-methylanthrachinon (I) ist ebenso reaktionsfahig 
wie das im 2,4-DinitrotoIuol, donn I  kondensiert sich mit den yerschiedensten Aldehyden 
in Ggw. von sek. Aminen zu A thylenderiw .:

R-CHO +  CH3-C14H 0O2-NO, =  H20  +  R-CH : CH-C14H60 2-N 02.
Diese yerbinden sich m it dem kondensierenden Amin, z. B. Piperidin, manchmal zu 
einer Molekulverb., z. B. CcIIT>-CH : CH-Cu HQ0 2-N 0 i , C^HuN, aus welcher das 
Amin durch Sauren leicht entfernt werden kann. Gewisse Aldehyde, wie p-Dimctliyl- 
aminobenzaldehyd u. p-Dimethylaminozimtaldehyd, kondensieren sich auBerdem, 
aber in Nebenrk., m it 2 Moll. I zu den Verbb. (CH3)2N ■ CJI.,-CH(CH«-Cu HcO«-JSO,)„ 
(II) u. (C7/,),AT-C J I ,■ CH : CH-CH(CHr,-Ch:II(i0., N 0 1)i. — Beispiel: 30 g p-Dimethyf- 
aminobenzaldehyd, 27,6 g I  u. 30 Tropfen Piperidin in 100 ccm Nitrobonzol 4 Stdn. 
auf 110° erhitzen, boi 70° krystallines Prod. absaugen u. mit sd. A. erschópfend extra- 
hieren (Lsg. A). Uniósł. Riickstand liofert aus Anisol 12 g der Vorb. (CH3)2N ■ C\Ht ■ CH : 
CH • CliHrfią - NO.,, schwarzo Nadeln, F. 290°, leichtlósl. in Anisol, Nitrobenzol, Chinolin 
u. Pyridin (yiolett). Lsg. in 20%ig. Oleum erst intensiy yiolctt, dann schnell carminrot. 
Lsg. in konz. H2S04 carminrot; auf Zusatz yon W. gelbe Flocken des Sulfats; mit 
NH4OH die schwarzyioletto Base zuruck. Mit alkal. Hydrosulfit rote Kiipe. Alkali- 
sulfide red. zum entsprechenden Amin, C24H 20O2N2; Benzoylderiv., C31H 240 3N2. 
In  Nitrobenzol m it Br das Dibromid, C24H 180,,N2Br2. — Aus obiger Lsg. A krystalli- 
sieren nach Einengen 1,3 g der Yorb. II, C39H27Ć)8N3, dunltelbraune Nadeln, F. 269°. 
Durch Na2S Red. zum Amin, C39H 310 4N3. (C. R. hebd. Sćanccs Acad. Sci. 203. 792 
bis 794. 26/10. 1936.) L in d e n b a u m .

E. P. Kohler und D. W. Woodward, Oxyfurane. II. P-Oxydiphenylfuran. (I. vgl. 
C. 1936. I. 3685.) Es werden die Eigg. de3 fj-Óxyderiv. von 2,5-DiphenylJuran (II) mit 
denen des Oxyderiv. yon 2,4,5-Triphenylfuran (1. c.) yerglichen. Dio Entfemung der 
Phenylgi-uppe in 4-Steliung beeinfluBt nicht die Eigg. der OH-Verb., setzt aber die 
Bestandigkeit des Furanons, in das die Oxyverb. durch spontane Ketonisierung iiber- 
geht (vgl. III), herab. —• Lsgg. von II  werden durch Hydrolyse des entsprechenden 
Acetats I  (ygl. L u tz ,  C. 1927. I. 723) erhalten; es kann selbst nicht isoliert werden, weil 
es schnell ketonisiert wird. Die die Enolform enthaltenden Lsgg. geben, wie das ent- 
sprechende Triphenylprod., m it FeCl3 eine Farbung u. absorbieren O. — Das Oxy- 
dationsprod., ein Peroxyd IV, gibt bei Rod. V oder VI. — Dio Bldg. von VI aus IV erfolgt 
jedenfalls iiber IVa u. VII. — Das Oxyfuranon VII kami hierbei nicht isoliert werden, 
aber seine Ester u. Ather werden leicht durch Uborfuhrung yon I  mit Cl oder PC15 in 
V III erhalten, das beim Lósen in Alkoholen IX gibt. — Um die Formeln zu beweisen, 
wurden die zwei isomeren Triketono X u. XI dargestellt u. ihre Struktur durch Oxy-
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dation mit alkal. H 20 2 sichergestellt, wobei X p-Brombenzoesaure +  Acelophenon, XI 
dagegen p-Bromacetophenon +  Benzoesa-ure gibt. Jedes dieser Triketone wurde dann 
methyliert u. ozonisiert; die Ozonierungsprodd. des Athers aus X waren Benzoesaure u. 
p-Brombenzoesauremethylesler, die aus XI p-Brombenzoesaure u. Benzoesauremethylester; 
sio kónnen nicht aus Athern mit offener Kette gebildet werden. Damit wird der cycl. 
Charakter der Ather bewiesen, u. auch die Struktur XIV fiir das durch Einw. yon Essig- 
saureanhydrid auf das Triketon gobildete Acetat, das in sd. Alkoholen in dio Ather iiber- 
geht. — Dieses Acetat wurde von L u t z  u. a. (vgl. C. 1934 . II. 3613) irrtumlich ais ein 
Diacetat 2,5-Diphenyl-3,4-diaceioxyfuran besohrieben. Die Chloryerb. V III wurde 
zuorst von L u t z  u . a. (1. c.) aus dem yermeintlichen Diacetat erhalten u. ais ein Chlor- 
acetał angesehen, u. spater von L u t z  u. W il d e r  aus dem Triketon u. dom Methylather 
erhalten u. ais Verb. CaUSlG(Cl)=OHCOCOC6H- beschrioben. Bei Wiederholung ihrer 
Verss. er w i es sich, daB das Rk.-Prod. in allen Fallen Verb. V III war. — Die einfaclien u. 
dirokten Beziehungen zwischen der Cl-Vorb., den Athem u. dom Triketon widerlegen dic 
Anschauungcn von L u t z  u. a. iiber den Rk.-Mechanismus.

HC;------ j.COCOCHi HC..------ i.COH HC.,------- ,0=0
C .H .C l^^JcC .H s ---- >• C .H iO ^^JcC .H s ^  ^

O O O
.OH

HCn-------- iC—O O—Cr———t.CH HC,,-------- |C----------O

V O .H icl!^v>!ó | ^ ' On^ J cC.H. -<----- IV a .H sc i ^ ^ J c ~  - 0 ----->-
O ĆiHi C.Hs O o C.Hs

HCn------- .0 OH HCn------- ,C=0

IV“ c .h J - L ^ J c - c .h .  — >- YU ClHsC' \ / C < ^ s  > VI
o o

HC.,------- |C=0 HCn------- |C=0 HCn------- ,C=0

VITI C.Htc l ^ ^ C < c (Hl ^  ,X C .H .c t^ ^ Jc -c ;^ *  ^  Xiv °*HsC\ / ' C<C,(HiCHs
o O O

HCrr------- ,0 = 0  HC,.--------.C=0

XII C < H ,c 'i^ ^ C < c ,H ^ B r X UI 1,rC*H < \ / c < c .H ^
O o

V o r s u e h e. 2,5-Diphenylfuranon-3, Cl6H 120 2 (III), aus /?-Oxydiphenylfuran- 
acetat (I) in Essigsaure +  W . +  H 2SO., bei Siedetemp. in N-Atmosphure; Krystalle, 
aus A., F. 93°; unbestandig an der Luft (fest u. in Lsg.). — 3-0xy-2,5-dijphenyljuran- 
perozyd, CleH 120., (IV), aus /J-Oxydiphenylfuranacetat +  CHjMgJ in A. bei Siede- 
tem p.; kryst. aus A. mit 1 Mol. A.; die ather. Lsg. gibt starko Rk. m it FeCl3; Krystalle 
ohne Losungsmittel, aus A. -f- Hexan u. Abkochen des A.; beido Formen zers. sich an 
der Luft u. esplodieren bei ca. 100°. — Gibt bei der Red. m it K J  u. Essigsaure zum Toil 
dio dimol. Verb. C32/ / 220 4 (V), dio auch in wechselnden Mengen bei Behandlung des 
Aeetats mit Halogenen gebildet w ird; Nadeln, F. 255°. — Lsgg. von IV in Essigester oder 
CH3OH absorbieren schnell 1 Mol. H ; die farblosen Lsgg. enthalten nach Entfernen des 
Katalysators zweifellos das Oxyfuranon V II; sio entwickeln aber allmahlicli eine gelbe 
Fiirbung u. liinterlasscn nach der Konz. Ole. Beim Schiitteln der ather. Lsgg. mit wss. 
Cu-Acetat geben sie ein Cu-Deriv., aus dem Sauron das P-Benzoylmeihylphenyldiketon — 
CcH5COCH2COCOC6H5 (VI) freimachen. Die Priifung der zwei Formen des Triketons, 
iiber dio L u t z , WILDER u. P a r r is h  (1. e.) berichten, ergab, daB dio gelbe Form das 
Triketon u. die farblose eines der Enole ist. In der sehr blaBgelben alkoh. Lsg. ergab die 
Titration 96,4%, in der gelben ather. Lsg. 71%, u. in der leuchtend gelben Chlf.-Lsg. 
24% Enol. Aus diesen gelben Lsgg. fiillt Hexan die gelbe Form, die die charakterist. 
Farbę der a-Diketone hat. — 2-Chior-2,5-diplienylfuraiion-3, C10Hn O2Cl (VIII), aus I  +  
Cl oder m it PClj oder aus dem Mg-Halidderiv. des Oxyfurans -f- Cl; Nadeln, F. 133°. —
2-Brom-2,5-diphenylfuranon-3, C16Hn 0 2Br, Bldg. ebenso; Nadeln, F. 135°. — Diese 
Halogonyerbb. geben in sd. Alkoholen die Ather, mit CH3MgCl das Mg-Doriy. des Oxy- 
furans; mit sd. Dioxan u. W . werden sie zu dem Triketon umgewandelt. Das 2-Melhoxy- 
u. 2-Athoxy-2,5-diphenylfuranm-3 (IX) wurde von L u t z  u . a. (1. c.) ais Verb. mit 
offener Kette besohrieben. — p-BrombenzoylacryUdure, C10HTO3Br=BrC6H4COCH=CH ■ 
COOH, aus Brombenzolu. Tetrabromathan +  AlBr3 unter 50° +  Maleinsaureanhydrid; 
blaBgelbe Prismen, aus Aceton oder Bzl., F. 161°. Gibt mit PC15 bei 45° das Sdurechlorid;
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gelbe Nadeln, aus Bzl., F. 103°; wird am Łicht leuchtend rot. — p-Brcrmdibenzoylathylen, 
G\eH 110 2=BrC6fi4COĆH:=CHCOOjH5; aus dem Saurechlorid in Bzl. +  A1C13 auf dem 
Dampfbad u. Entfemen des HC1 mit Ń; gelbe Nadeln, aus Bzl. u. Chlf., F . 127°; Bldg. 
auch aus Phenylglyoxal +  p-Bromacetophenon -|- Essigsaureanhydrid auf dem Dampf- 
bad. Gibt m it Br in Chlf. zwei stereoisomere Dibromide ClaHn OtBr3 =  BrCaH4COCHBr- 
CHBrCOC0H5; das eino bildet Nadeln, aus Chlf., F. 170—175° (Zers.); das andere, nach 
Yerdampfen der Chlf.-Lsg., Krystalle, aus A., F. 116—119°. — 2-Hethoxy-2-phenyl-5- 
bromphenylfuranon-3, C17H 130 3Br (XIII), aus dcm Dibromid m it KOH-CH3OH bei 
Siedetemp., Sauermaehen der Lsg., weiteres Koclien u. Behandlung des gebildeten 
Triketongemisches, das mittels der Cu-Dorivv., aber nicht durch frakt-ionierte Krystalli- 
sation getrennt werden konnte, m it CH3OH-HCl; Prismen, aus CH3GH, F. 158°. — 
Gibt in CC14 beim Ozonisieren im Luftstrom unter vennindertem Druck p-Brombenzoe- 
sdure +  Benzoesduremelhylesłer. — Der Methylather X III  gibt mit CH3OH-HCl nach 
dem Isolieren mittels des Cu-Deriv. das p-Brotnbenzoi/lmelhylphetiyldiketon, C10H 11O3Brr : 
C16H 110 3B r=B rC 8H4C0CH2C0C0C(iH 5 (XI); gelbe Nadeln, aus PAo., F. 100—10i». — 
Eine methylalkoh. Lsg. des Triketons -f- 30%ig. H30 2 gibt bei 0° +  KOH, Extraktion 
mit A. nach dem Ansauern u. Behandlung des A.-Riickstandcs m it H2S04 30% der mog- 
lichen Menge Bromacetophenon, 60% Brombenzoesaurc u. 92% Benzoc-saure. — Das 
2-Meihoxy-2-p-brom,p}ienyl-5-phenylfuranon-3, C17H I30 3Br (XII), wird ais zweiter A. 
beim Alkylieren des Triketongemisches erhalten; Nadeln, aus CH3OH, F. 102°. — 
Gibt beim Ozonisieren p-Brombmzoesduremelhylester +  Benzoesdure. — Benzoylmethyl- 
p-bromphenyldikełon, C16H n 0 3Br =  C,,H5COCHXOCO0,;H,Br (X); aus dem A. durch 
Hydrolyse u. Isolierung mittels des Cu-Deriv.; gelbe Plattchen, F. 88—90°. — Gibt bei 
Oxydation mit alkal. H20 2 p-Brombenzoesdure (85% der moglichcn Menge), Benzoe- 
saure u. Acetophenon (50%)- —■ 2-Aceloxy-2,5-diphmylJuranon-3, C16Hu 0 3(C0CH3) 
(XIV); alle Methoden der Darst. aus der Cl-Verb., dom A. oder dem Triketon geben das- 
selbe Prod. vom F. 140°. (J. Amer. chem. Soe. 58. 1933—36. 9/10. 1936. Cambridge, 
Mass., Harvard Univ.) B usch.

Robert E. Lutz und Alfred H. Stuart, Weilere Untersuchungm uber 1,4-Di- 
;phenyl-l,2,4-butanlrionenol einschlieplich Alkylierung utul Benzoylierung. (Vgl. 
L u tz u , a., C. 1934. II. 3111. 3612. 3614. 1935. I. 1374; B l a t t ,  C. 1935. II. 1875; 
K oh leii u . a., C. 1936. I. 3685.) Weitere Unterss. iiber das l,4-J)iphenyl-l,2,4-butan- 
Irionetwl u. seine D eriw ., bei denen die Chinoxalinrk. angewendet wurde, ergaben zu- 
sammen mit nochmaliger Oberlegimg bekannter Tatsachen, daB der durch katalyt. 
Atherifizierung aus dem Enol erhaltene u. fur I I  (B) gehaltene Methylather die cycl. 
Struktur I II  (B) besitzt. Auch dio durch Einw. von SOC1, auf das Enol oder seinen 
Methylather I  (B) erhaltene Cl-Yerb., die friiher (1. c.) fiir C8H 5CO-CO'CH=C(Cl)CeH5 
gehalten wurde, hat die eycl. Struktur IX. —- Die Benzoylierung des Enols unter ver- 
schied. Bedingungen gibt ein cycl. BenzoatX, dessen Struktur aus der Synth. aus IX 
u. der nicht erfolgonden Rk. mit o-Phenylendiamin folgt, ein Enolbenzoat mit offener 
Kette X II oder X III (XII ist wahrscheinlicher) u. ein C-Benzoylderiv. — Das cycl. 
Benzoat X gibt mit CH3OH-Cl den cycl. Methylather XI; Na-Methylat liydrolysicrt es 
schnell zu dem Enol u. Essigsaureanhydrid oder Acetylchlorid +  H 2S04 wandelt es 
in XIV (A) oder (B) um. — Bei der Methylierung dos Enols mit Diazomethan wird 
augenscheinlich der strukturisomere Enolather, das Diphenyl-4-methoxy-l,2-buten- 
dion I I  (B) in betrachtlieher Menge gebildet. — Es wird die Tragweite der neuen Tat-

C»HsCCOCH=CC,Hs
111 OH(OCHs)

(A) (B) 
C.H1COC=CHCOCtHs

v,t U
CfH5COC=CHCOC,H, 

hi
C,HtCOC=CHC ÓO&

IOCOC.H.
XII

1-------- o 1
CłHjC(On)COC(CH3)=CCiHs

XV
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C!H5COC=CHCOC,H; I I
OH(OCHj)
(A) (B)

iv
\ J \ J CH.COC.H,

N

C.H,CCOCH=CC,H5 
Cl IX

I
C.HiCOCOOH^CC.H,

XIII
XIX. 1.

CfiHsCO COCH=CCiHs

iC.Ht
COOH 

N
i----O---- 1

C.H,CCOCH=CC.H5I
OCOCall, X

OCOC*Hs

C,H1CCOCH=CC.H 
OCH, XI

CHaCOOn—nOCOCHa <A) (Cl)
c.kJÎ JIc.Hb <C)

O XIV



Da. P e a p a e a t iy e  o e g a n isc h e  C h e m ie . N a t u e s t o f f e . 1937. 1.

waohon fiir die Struktur der boiden Formen des Enols diskutiert. — Alkylierung des Ag- 
Salzes fiilirt zu einem Gemisch von O- u. C-Alkylverbb., wobei letztere iiberwiegen. — 
SchlieBlich wird die Analogie zwischen dem Enol u. dem Oxynaphthochinon diskutiert. 
Einzelheiten u. ein Schema der Rkk. des Enols u. seiner D eriw . sind aus dem Original 
zu ersehen.

V e r s u c h e .  Das Na-Salz des Enols I  (A) I I  (A) I I I  (A) wird aus der 
alkoh. Lsg. mit der berechneten Menge Na-Alkoholat ais gelber Nd. erhalten, wenig losl. 
in kaltem W., losl. in heiCem W.; beim Ansauem wird die gelbe Form des Enols wieder 
hergestellt. DasNa-Salz gibt unverandertes Enol bei Einw. von (CH3)2S04 im Uberschufl, 
auch am RuckfluB in inorten Losungsmitteln, Bzl. oder Isopropylather; Alkylierung er- 
folgt auch nicht in wss. Lsg. — In A. gibt dasNa-Salz oder das freieEnol mit (CH3)2S04 
im t)bcrschuB fast quantitative Ausbeute des cycl. Athers I I I  (B); augenscheinlich wird 
das Dialkylsulfat hydrolysiert, dio entstandene Saure maeht das Enol frei u. katalysiert die 
Athcrifizierung. — Silbersak des Enols, ClcHn 0 3Ag, aus dcm Na-Salz +  2%ig. AgN03-Lsg. 
in wss. Lsg.; leuchtcnd gelber Nd.; unbestandig; wird beim Trocknen oft dunkel; 
Alkylierung m it (CH3)2S04 in CH3OH oder C2H5OH gibt den dem Losungsm. ent- 
sprechenden cycl. Alkyiathor. — Die Chinoxalinreaktionen wurden in A. m it o-Phenylen- 
diamin bei Siedetemp. ausgefuhrt, die Rk.-Prodd. aus A. umkryst.; folgende 
Verbb. wurden unter diesen Bedingungen unyerandert zuriickgewonnen: I  (B), I I I  (B), 
VII, VIII, X u. XIV (A). Die Verbb. I I I  (B), V III, X u. XIV (A) blieben auch boi 4-std. 
Erhitzen am RuckfluB unyerandert. Das Enol, das Enolbenzoat X II, die cycl. Cl- 
Verb. IX u. das Acetoxychlorofuran XIV (B) reagierten unmittelbar beim Kochen unter 
Bldg. von IV. DibenzoylmethozyiUhylen I  (B) gibt nach 4-std. Erhitzen am RuckfluB 
m it dem Reagens IV in guter Ausbeute; Dibenzoylaminoathylen V II gibt unter diesen 
Bedingungen reichlich unverandertes Prod. zuruck, nach 6-std. Erhitzen 40% Ausbeute 
an IV. — 2-Phenyl-3-phenacylchmoxalin, C22H 10ON2 (IV); leuchtend orange Krystallc, 
aus A., F. 169—170°. Gibt bei Oxydation mit Cr03 in konz. Essigsauro bei Siedetemp. 
fast ąuantitatiy Benzoesaure, 79% yon VI u. wenig V. — 2-Chloro-2,5-diphenyl-3- 
furanon (IX), aus dem Enol -f  C6H5C0C1 u. wenig konz. H ,S 04. Gibt beim Schutteln 
mit kalter Na-Methylatlsg. (5 Min.) I II  (B), beim Stehen (1 Stde.) in verd. CH3OH- 
NaOH-Lsg. das Enol. — 2-Be7izoyloxy-2,5-diphenyl-3-furanon, C23H 180 4 (X); aus LX +  
Silberbenzoat in Isopropylather am RuckfluB; oder aus dem Enol +  Benzoesaure- 
anhydrid +  wenig konz. H2S04 u. Zers. m it wss. NaHC03-Lsg.; aus Isopropylather, 
F. 162—163° (korr.). — 2-Benzoyloxy-l,2-dibe7izoylalhylen (Dibenzoylathenolbenzoat), 
C23H 10O4 (XII oder XIII), aus dem Enol +  C0H6COC1 in wss. NaOH-Lsg.; aus Iso- 
propylather oder A., F. 139° (korr.); dio alkal. Lsg. enthalt betrachtlicho Mengen Enol. 
Gibt beim Stehenlassen in CH3OH-HCl (einigo Stdn.) Verb. I I I  (B); NaOH in 80%ig. 
CH3OH u. Na-Methylatlsg. hydrolysieren es zu dem Enol. Beim Stehenlassen in Essig- 
saureanhydrid oder Acetylchlorid mit wenig konz. H2S04 u. folgender Hydrolyse wurden 
gute Ausbeuten von XIV (A bzw. B) erhalten. — 2-Oxy-2,5-diphenyl-4-methylfuranon, 
Ci7H 140 3 (XV); Bldg. aus dem Ag-Salz, CH3J  u. Isopropylather am RuckfluB neben 
Dibe.nzoybnethoxyathylen (ca. 10%); das C-Alkylprod. hat, aus Isopropylather, F. 143 
bis 144° (korr.); reagiert nicht mit Diazomethan unter gewóhnlichen Bedingungen; keine 
Farbrk. mit alkoh. FeCl3-Lsg.; reagiert aber loicht m it Br u. ist direkt u. leicht losl. in 
NaOH. — Gibt bei hydrolyt. Spaltung durch Dampfdest. einer Ba(0H)2-Lsg. Propio- 
phenon; die Ba(OH)2-Lsg. gibt beim Ansauem Plienylglyoxylsiiure. — 2-Oxy-2,5-diphenyl-
4-athylfuranon, C13H 160 3 (analog XV); Bldg. analog mit C2H5J  neben 20% Dibenzoyl- 
athozydihylen; aus Isopropylather, F. 113° (korr.); losl. in verd. NaOH. Gibt bei 
liydrolyt. Spaltung mit Ba(0H )2 PhenylglyoxyIsaure u. Phenylpropyłkelon. — 2-Oxy-
2,5-diphenyl-4-propylfuranon, C19H 180 3 (analog XV); Bldg. mit n-Propyljodid; aus Iso- 
propylather, F. 137,5“ (korr.), I5sl. in NaOH. Gibt bei hydrolyt. Spaltung wie oben 
Phenylglyoxylsaure u. Phenyl-n-butylketon. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1885—90. 9/10. 
1936. Virginia, Uniy., Cobb Chem. Labor.) B u s c h .

Hans Henecka, Versuche zur Synthese von Substanzen mit Morphinwirhung. 
Anlagerung von Acetylen in A. in Ggw. yon NaNH, an l-[Diathylamino]-pe7ita7Km-4
(I) fiilirt zu l-[Di(ithylamino]-4-mtthylhe.xin-5-ol-4, (C2H6)2N-CH2-CH2-CH2-C(CH3) 
(OH) • C=CH (II), gelbliches Ol, K p .3 84—85°. Aus dem Na-Salz entsteht mit 
Aceton in Ggw. yon NaNH., l-[Didthylamino]-4,7-dimethyloctin-5-diol-4,7, (C,H5)2N- 
OH2 • CH, ■ CH„ ■ C(CH3)(OH) ■ (feC - C(CH3)(OH) • CH3, hellgelbes Ol, Kp.x 126°. Iso- 
merisation durch Losen in 10%ig. H2S04 u. Erwarmen mit Mercurisulfat (80°; 48 Stdn.) 
ergibt 2-\y-Diaihylamin<ypropyl]-2,ó,5-trimtihyUelrahydro-4-kdofv.ran (III), leicbtfl.
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voa NaNH„ (50 Stdn. Riihren) liefert in Form des Di-Na-Salzes das l,10-Bi8-\diathyl- 
amino]-4,7-dimethyldecin-5-diol-4,7, bellgelbes Ol, Kp.j 175—180°, das durcli Isomeri- 
sation in 10%ig. Schwefelsaure in Ggw. von Mercurisulfat (80°; 48 Stdn.) iibergeht 
in 2,5-Bis-[y-dialhylaminopropyl\-2,5-dimethyltetrahydro-3-ketofuran, diekes, helles Ol, 
Kp.2>5 162—164°. Diese bas. Ketofurano besitzen pharmakolog. lediglich sohwache 
antipyret. Wrkg., jedoch keine analget. oder gar Morphinwrkg. Die daraus in sd. alkoh. 
Lsg. mit Na entstehenden sek. Alkohole, das 2-[y-Diathyla.7ninopropyl]-2,5,5-trimethyl- 
tetrahydro-4 (3)-oxyfuran, K p .3 12G—128°, u. das 2,5-Bis-[y-diaihylaminopropyl]-
2,5-dimelhylleirahydro-3-oxyfuran, Kp-i 165—168°, haben auch keine Morphinwrkg. 
(Med. u. Chem. 3. 403—07. 1936. I. G. Farbon, Werk Elberfeld). BEHRLE.

I. J. Rinkes, Kurze Milteilung uber die Darstellung der fi-Thiophaisaure. fi-Thio- 
phensaure (ygl. V o e r m a n , Recueil Trav. chim. Pays-Bas 26 [1907]. 299) wird ieicht 
zuganglich durch Jodieren yon Thiophen zu Tetrajodthiophen (PAOLINI u. SlLBER- 
m a n n , Gazz. chim. ital. 55 [1915], 644) iń CS2; dieses in A. +  A. suspendieren, Al- 
Amalgam u. W. zugeben, daim 1 Stde. kochen, erneut Amalgam zufiigen u. 2—3 Stdn. 
erwarmen; Nd. absaugen, zum F iltrat W. u. ausathern; das erhaltene /?-Jodtliiophen 
mit Cyankalium, Kupfereyaniir, W. u. A. im Rolir 15 Stdn. auf 180° erhitzen; A u. 
NH3 abtreiben, ansauern; Nd. aus W., F. 137—138°. Durch Ausathern der Mutter- 
laugen sind weitere Mengen zu gewinnen. (Recueil Tray. chim. Pays-Bas 55. 991—92. 
15/11. 1936. Amsterdam, Chem. Lab. Amstelvecnschewcg.) H a n e l .

H. J. Backer, Einige cyclisclie Acetale des 2,3-Butandiols. 2,3-Butandiol (I) bUdet 
beim Erhitzen m it A120 3 auf hohe Tempp. ein cycl. Acetal (II), dessen Bldg. durch 
Rk. des intermediar entstandenen Methylathylketons mit I erklart wird; II kami 
in saurer Lsg. in dio Komponenten hydrolysiert werden, die unter der Wrkg. von 
HCl-Gas das Acetal zuruckbilden. Die Meth. wird yerallgemeinert, indem ver- 
schiedene Ketonc u. Aldehyde mit I zur Rk. gebracht werden. Mit Cyclohesanon (III) 
bzw. Cyclohexanon-4-carbonsaure (IY) werden die entsprechenden Spiroyerbb. V 
bzw. YI erhalten.

V e r s u c h e .  4,5-Dimethyl-l,3-dioxacyclopcntan, C6H 10O2, aus einem t!berschuB 
an Formaldehyd u. wenig HCl durch Einleiten in I ; mit NaHC03-Lsg. neutralisieren. 
Kp. 102—103°; (i184 =  0,9617; n D18 =  1,4068; [M ]| =  26,10; ist in Gg^v. yon Alkali 
bestandig. — 2,4,5-rl'rimelhyl-l,3-dioxacydopentan, C6H 120 2, analog mit Acetaldehyd; 
Kp. 108—109°; d l\  =  0,9139; n D18 =  1,4007; [M]D =  30,82. — 2,2,4,5-Tetramelhyl-
1.3-dioxacyclopenłan, C,Hi40 2, in ein Gemisch von I  u. Aceton HCl einleiten; unter 
Selbsterwiirmung bilden sich zwei Schichten; mit Dicarbonat alkalisieren u. die obere 
Schicht dest.; Kp. 117,5—118,5°; d \  (wohl dI84; d. Ref.) =  0,8971; nD18 =  1,4033; 
M d  =  35,39. — 2,4,5-Triinethyl-2-athyl-l,3-dioxacyclopenłan (II), C8H 10O2, Dampf 
yon I  bei 350—400° iiber A120 3 leiten; Kp. 141—143°; dist  =  0,9045; nu 11 =  1,4122; 
[M]d =  39,63. Ferner aus I  u. Methylathylketon mit HCl. — 2-Phenyl-4,5-dimethyl-
1.3-dioocacyclopentan, Cu H 140 2, aus Benzaldehyd wie oben. K p .13 117°; ci'-54 =  1,0418;
nD25 =  1,5048; [M ]d =  50,69. — 3,4-Dimełhyl-2,5-dioxa-l-spirodecan (Y), Ci0H 18O2, 
aus molaren Mengen I u. III . Kp .,3 79—81°; d2\  =  0,9717; nn25 =  1,4516; [M ]D =  
47,20. — 3,4-Dimetkyl-2,5-dioxa-l-spirodecan-S-carbonsauredt]iylester, C13H220 4, analog 
aus I  u. IY. — 1 V-Athylester (ygl. PERKIN, J . chem. Soc. [London]85 [1904]. 424); Kp.,., 
151—152,5°. Saure (YI), C11Hla0 4, mit alkoh. KOH aus yorigom; nach Verdunnen mit 
W. u. Ansauern ausathern. Nach Reinigung iiber das Thalliumsalz, CUH170 4T1, F. 94 
bis 98°. Die Saure zers. sich mit heiCem W. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55. 
1036—39. 15/11. 1936. Groningen, Uniy.) H a n e l .

A. Kocwa, Uber Umiuandlungen von Verbindungen der Pyrazolonreihe und dereń 
Derivaten. II. (I. ygl. C. 1937. I. 354.) Erhitzt inan l-Phenyl-5-methylpyrazofon- 
(3)-arylimide m it symrn. Diarylharnstoffen oder -thioharnstoffen oder mit dereń Zev- 
fallsprodd. (Isocyanaten bzw. Senfólen) auf 230—280°, so entstehen infolgo Ring- 
schlusses D eriw . eines nooh nioht bekannten Ringsyst., des 2,3-[Pyrazolo-(.3’,4' ) j- 
chiiwlins, z. B.:

CH3• CH(OH)• CH(OH)-CH, CH3 -CO- CaHs - ± i - v  (CH3)(CsH5) .C < n ‘ 1 '
I  I I  t n .

.O-CH-CH,

74*
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J Y y - o n 3 + c .H s-N:CS
C6H6.N :C - N H - N - C 6H5 v

n h . c „ h 6 I I  _HS NH-C6Hs i i i
Ós • C -.... C■ CH, „  Tr Ó -C  C ■ CH3

i i C,>H,<C i i
C8H6-N :C —NH—N-C8H6 6 ,\T- C = N —N-C0H6

In  diesem einen Fali gelang auch die Isolierung des Zwisehenprod. II. Die Yerbb. 
vom Typus I I I  sind sek.-tert. Basen, bilden mit Sauren stabile Salze u. reagieren 
mit Alkylhalogeniden. Der Arylaminrest kann gegcn OH ausgetauseht werden.

V e r s u c h e .  l-Phenyl-5-methylpyrazolon-(3)-anil (I), C16H 15N3. Gemiscli von je
1 Mol. l-Phenyl-5-methylpyrazolon-(3), Anilinhydroohlorid u. POCl3 1 Stde. auf 260° 
erhitzen, wiederholt mit W. auskochen. Aus A. Blattchen, P. 146—147°, losl. in Sauren, 
uniósł, in Alkalien. — Pikrat, C22H lsO,iSr6. Durch Kochen gesatt. alkoh. Lsgg. Aus A. 
gelbe Siiulen, F. 194° (Zers.). — 4-Anilino-2,3-\l'-phenyl-5'-methylpyrazolo-(3',4')]- 
chinolin (III), C23H 18N4. Gemisch von je 1 Mol. I  u. Carbanilid bzw. Phenylisocyanat 
Vs Stde. auf 230—240° erhitzen, in A. gieBen u. mit A. auskochen. Aus viel A. gelbe 
Saulen, F. 198—199°. — Hydrochlorid, G23H10N4C1. Durch Kochen in Eisessig m it konz. 
HC1. Aus Eisessig gelbliche Nadeln, F. 273—274° (Zers.). — Pikrat, C2SH 210 7N7. In sd. 
Bzl. Aus Bzl. gelbe Saulen, F. 209°. — 4-Oxy-2,3-[l'-phenyl-5' -methylpyrazolo-{3' ,4')]- 
chinolin, C17H 13ONs. I I I  m it ca. 40%ig. alkoh. KOH im Rohr 4 Stdn. auf 200—220° 
erhitzen, mit HC1 fallen. Aus A. Nadeln, F. 189° ( Zers.), aus wss. A. m it 1 H20 . —
l-Phenyl-5-methylpyrazolon-(3)-anil-4-thioncarbonsaureanilid (II), C23H 20N4S. Je 1 Mol.
I  u. Thiocarbanilid bzw. Phenylsenfol V2 Stde. auf 230—-240° erhitzen, in A. gieBen, Prod. 
mit viel A. auskochen, wiederholt aus Eisessig umlósen. Gelbe Saulen, F. 224—225°. 
Umwandlung in I I I :  mit PC15 15 Min. auf 100—110° erhitzen, mit viel W. yersetzen, 
langere Zeit mit W. kochen, aus A. uiulosen. — l-Phenyl-5-methylpyrazolon-(3)-p-tolyl- 
imid, C17H 17N3. Analog I  mit p-Toluidinhydrochlorid. Aus A. Blattchen, F. 116°. — 
Pikrat, C23H 20O7N|,, aus A. gelbe Nadeln, F . 203°. — 4-Anilino-6-methyl-2,3-[l'-phenyl- 
5'-melhylpyrazolo-(3',4')]-chinolin, C24H 20N4. Aus vorigem u. Phenylsenfol bei 240 bis 
245°. Aus A. hellgclbe Blattchen, F. 192—193°, leichtlósl. in konz. Sauren. — 4-Oxy-6- 
methyl-2,3-[l'-phenyl-5'-nwthylpyrazolo-(3',4')]-chimlin, C18H 15ON3. Aus vorigem wie 
oben. Aus A. Blattchen, F. 203° (Zers.), aus wss. A. mit 1 H 20 . (Buli. int. Acad. 
polon. Sci. Lettres. Ser. A 1936. 382—89. Juli.) L indenisaum .

A. Kocwa, Uber Umtcandlungen von Verbindungen der Pyrazolonreihe wid derm 
Derivaten. III . (II. vgl. vorst. Ref.) Die l-Phenyl-3-methylpyrazolon-(5)-arylimide 
reagieren m it symm. Diarylhanistoffen oder -thioharnstoffen oder m it dereń Zerfalls- 
prodd. ganz analog den l-Plienyl-5-methylpyrazolon-(3)-arylimiden (vorst. Ref.). Es 
entstehen Der i w .  des 2,3-[Pyrazolo-(5',4 )]-chi?wliiis, z. B. II. Auch hier konnte das 
Zwisehenprod. I  isoliert werden. Der Arylaminrest in den Vcrbb. vom Typus I I  kann 
wieder gegen OH ausgetauseht werden.

NH-C,H5 NH- C0H6

1  ĆO • CH------------- C • CH3 ”  Ć =  C--------------- C • CH3

C9H6-N :Ó ~N (C 6H5)-N  0 N = C —N(C6H6)—N
V ersucho . 4-Anilino-2,3-[r-phenyl-3'-methylpyrazolo-(5',4'y}-chinolin(ll), C23H 18N4. 

Jo 1 Mol. l-Phenyl-3-methylpyrazolon-(5)-anil u. Carbanilid, Thiocarbanilid, Phenyliso
cyanat oder Phenylsenfol l/2 Stde. auf 245—250° erhitzen, in A. gieBen. Aus A. griuilich- 
gelbe Nadeln, F. 170°, leichtlósl. in konz. Sauren. — Hydrochlorid, CjjH^N^Cl. Durch 
Erhitzen mit konz. HC1. Aus Eisessig gelbliche Nadeln, F. 265° (Zers.). — Pikrat, 
C29H 2l0 7N7. In sd. A. Aus Eisessig gelbe Saulen, F. 256—257° (Zers.). — 4-[Phenyl- 
nitrosamino]-2,3-[l'-phenyl-3'-methylpyrazolo-(-5',4 )]-chinoli7i, C23H 17ON5. Aus I I  in 
Eisessig m it K N 02. Aus Eisessig gelbe Saulen, F. 170“ (Zers.). -— 4-Oxy-2,3- 
\1'-phenyl-3'-methylpyrazolo-(5',4') ] - chinolin, C17Hj3ON3. I I  oder voriges mit 
ca. 50%ig. alkoh. KOH im Rohr 4 Stdn. auf 200—220° erhitzen, mit HC1 
fallen. Aus A. Nadeln, F. 274°. Alkal. Lsgg. fluoreseieren violctt. — 4-Amino-
2,3-[l'-phenyl-3'-methylpyrazolo-(5',4’^-chinolin, C17H 14N4. 2 g des vorigen mit
10 ccm 40%ig. wss. NH,HSO:,-Lsg. u. 20 ccm NH4OH (D. 0,91) im Rohr 6 Stdn. 
auf 230—240° erhitzen, Nd. mit 15°/0ig. NaOH auskochen. Aus A. Nadeln, F. 150°.
— l-Phenyl-3-mełhylpyrazolon-(5)-anil-4-carbonsaureanilid (I), C23H;0ON4. Je 1 Mol.
l-Phenyl-3-methylpyrazolon-(5)-anil u. Phenylisocyanat innerhalb 10 Min. auf 260°
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erhitzen, in A. gieBen. Aus A. Blattchen, F. 171—172°, leichtlosl. in verd. HC1. 
Wird duroli konz. HC1 bei 130° oder alkoh. ICOH bei 200° zum Anil zuruckverseift. 
Umwandlung in I I :  Bei 180° m it gleieher Menge P 20 5 verriihren, einige Min. 
auf 270—280° erhitzen, in W. eintragen u. dam it auskoehen. — I -Jodmethylat, C,,H2:! 
ON4J . Mit CH3J  u. CH3OH (Rohr, 110—115°, 8 Stdn.). Aus A. Nadeln, F. 110—115° 
(Zers.). — l-Phenyl-2,3-dimcthylpyrazólon-(5)-anil-4-carbonsaureanilid, C24H22ON4. 
Durch Kochen des Yorigen m it 15%ig. NaOH (15 Min.). Aus A. Saulen, F. 215—216°. 
Wird durch P20 5 nicht eyclisiert. — l-Phenyl-2,3-dimethylpyrazolon-(5)-anil. Voriges 
mit konz. HC1 im Rohr 8 Stdn. auf 150° erhitzen, m it Alkali fallen. Ident. m it Anilo- 
pyrin. Pikrat, C23H 20O7N,„ aus A. gelbe Saulen, F. 170°. — 4-[<x.-NaphtJiylamino]-
2,3-[l'-phenyl-3'-me.t)iylpymzolo-(5',4')]-chinolin, C27H20N4. Analog I I  m it a-Naph- 
thylisocyanat (290°, 20 Min.); Rohprod. mit A. auskoehen, wobei die Verb. in Lsg. 
geht. Aus A. oder Bzl. griinlichgelbe Nadeln, F. 198°, leichtlosl. in konz. Sauren. — 
Pikrat, C33H 230  7N „ aus Eisessig gelbe Saulen, F. 224° (Zers.). — 4-[u-Naphthyl- 
nitrosamino]-2,3-[l'-phenyl-3' -methylpyrazolo-(5' ,4')]-chinolin, C27H 19ON5. Wie oben. 
Hellbraune Saulen, bei 145° Yerkohlend. — Umwandlung der 4-[cc-Naphthylamino]- 
verb. in die 4-Oxyverb. wie oben. — 4-Aniliru)-6-methyl-2,3-\l'-phenyl-3'-methyl- 
pyrazolo-(5' ,4')\-chinolin, C24H 2(>N4. Aus l-Phenyl-3-methylpyrasolon-(5)-p-tolylimid 
wie I I  (235—240°, 20 Min.). Aus A. griinlichgelbe Nadeln, F. 174—175°, leichtlosl. 
in Yerd. Sauren. ■— Hydrochlorid, C24H 2lN4Cl, aus Eisessig Nadeln, F. 257° (Zers.).
— Pikrat, C30H 23O-N7, aus Eisessig gelbe Saulen, F. 234° (Zers.). — 4-[Phenyl- 
nitrosamiw>]-6-mdhyl-2,3-[l'-phenyl-3'-methylpyrazolo-(5',4')]-chinolin, C21H 19ON5, aus 
Eisessig gelbe Saulen, F . 174° (Zers.). — 4-Oxy-6-methyl-2,3-[l'-phenyl-3'-methyl- 
pyrazolo-(5',4')]-chinolin, C18H 15ON3, aus A. Nadeln, F . 258°, aus wss. A. mit 1 H20 . 
Alkal. Lsgg. fluorescieren violett, Lsg. in konz. H 2SO., griinłichgelb. — 4-[a-Naplithyl- 
amino]-G-methyl-2,3-[l'-phenyl-3'-melhylpyrazolo-(5',4')\-chiiwlin, C28H 22N4. Bei 280 
bis 285° (V2 Stde.). Aus A., dann Bzl. griinlichgelbe Nadeln, F. 238—239°, leichtlósl. 
in Sauren.. — Pikrat, C jjH ^O ^?. In  heiBem Bzl. Aus Bzl. orangegelbe Saulen, 
F. 195°. (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres. Ser. A 1936. 390—402. Juli. Kralcau, 
Univ.) L in d e n b a u m .

O. v. Schickh, A. Binz und Alfred Schulz, Deriwte des 3-Aminopyridins. 
23. Mitt. zur Kemitnis des Pyridins von A. Binz. (22. vgl. C. 1936. II . 2134.) Yff. 
finden, daB sich durch Einw. Yon nascierendem Chlor auf das vorwiegend nach der
2-Stellung dirigierende (Y g l. P l a z e k  u. MARCINKÓW, C. 1935. I. 70; RODEWALD u. 
P l a z e k ,  C. 1936. II. 1166) 3-Aminopyi'idin (I) in guter Ausbeute I I  neben wenig I I I  
gewinnen laBt. Die Aminogruppe in I I  laBt sich in mannigfaltiger Weise abwandeln. 
wodurch dio Mono- u. Diacetylverbb., die BenzylidenYerb., das entsprechende Oxy- (YI) 
u. Cyanpyridin (VII) erhalten werden. Durch Austausch des Chlors gegen NH3, Anilin 
u. Methylamin lassen sich XI, X II u. X III darstellen, was uberraseht, da im 2-Chlor-
3-amino-5-jodpyridin das Chlor in methanol. u. benzol. Lsg. nicht durch den Ammoniak- 
rest ersetzt werden konnte (Ygl. Dissertation H u n o l d ,  Berlin 1929). Ebenso wie I 
verhalt sich 3-Oxypyridin gegen Chlor u. Jod; bei einem Di- (XVI) u. Trijodpyridin 
laBt sich die Stellung der weiteren Halogenatome nicht mit Sicherheit angeben. Die 
Vers.-Ergebnisse der Vff. machen eine Korrektur der Angaben Yon K u d e r n a t s c h  
(vgl. Mh. Chem. 18 [1897], 615) u. K o e n ig s ,  G e r d e s  u .  S i r o t  (Ygl. C. 1 9 2 8 .1. 2832) 
notwendig; die Autoren hatten nicht das 3,6-Dioxypyridin bzw. das para-Chinon, 
sondern das 2,3-Deriv. bzw. das ortho-Chinon in Handen. X, das nach mehreren 
Methoden dargestellt wird, bildet eine Monoacetylverb.; die Stellung der Acetylgruppe 
laBt sich nicht m it Sicherheit angeben. Alkalischmelzen m it X u. 4-Oxypyridin er- 
harten die Annahme, daB die Einw. von Alkali bei hoher Temp. auf Pyridin, 3- oder
4-Oxypyridin stets zum E in tritt der Osygruppe in 2 fiihrt (vgl. TSCHITSCHIBABIN, 
Ber. rltśch. chem. Ges. 56 [1923]. 1879). 3-Nitropyridin (XX) laBt sich sowohl durch 
Oxydation von I  ais auch nach HANTZSCH u. B la g d e n  (vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 33 
[1900]. 2553) aus dem Diazoniumsalz gewinnen; scine Chlorierung fiihrt zu einem 
Gemisch von Chlorpyridinen, aus dem sich das Pentachlorpyridin isolieren lieB. Jodie- 
rung vonI fiihrt nicht zur Bldg. Yon Jodpyridinen; es entstehen lediglich XXI u. 3,3'-Azo- 
pyridin; dagegen ergab die Einw. von HBr u. Wasserstoffperoxyd 2,6-Dibrom-3-amino- 
pyridin.

V e r s u c h e .  2-Chlor-3-aminopyridin (II), C5H5N2C1, aus I  in konz. HC1 +  
H 20 2 bei 80°; eindampfen, alkalisieren, in A. aufnehmen. K p .,5 134—135°; erstarrt, 
aus W. u. Bzn. Kryś talie, F. 79—80°. Femer aus 2-Chlor-3-nitropyridin durch Red.



1150 D„. P b a pa r a t iy e  o r g a n isc h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1937. I .

m it Eiaen u. Essigsaure, E. 80°. — 2,6-Dićhlor-3-aminopyridin, C5H 4N2C12, wio oben 
bei 110°; vom Nd. absaugen, alkalisieren, aus&them; Kp.0>a 110°. Aus W. yerfilzte 
Nadeln, E. 119°. Wird auch aus 3-Amino-6-chlorpyridin bei 90° naeh obigem Verf. 
erhalten. — 2,4,5,6-Telrachlor-3-aminopyridin, C5H 2N2C14, durch Krystallisieren des 
Nd. aus voriger Rk. aus 80%ig. Methanol; schwach gefarbte Krystalle, F. 143°. —
2-Chlor-3-acetylamiruypyridin, C,H70N 2C1, aus I I  u. Essigsaureanhydrid, einige Stdn. 
stehen. Aus Bzn. lange Nadeln, F. 90—91°. — 2-Chlor-3-diacctylaminopyridin (IV), 
C9H 90,N 2C1, aus I I  u. Essigsaureanhydrid +  Natriumacetat, 30 Stdn. kochen. F iltrat 
einengen. Aus Bzn. ąuaderfórmige Krystalle, F. 67—68°. — 3-Diacetylaminopyridin (V), 
C9H 10O2N2, wie yoriges, aus Bzn. nahezu farblose Nadeln, F . 88°. — 2-Chlor-3-benzyliden- 
aminopyridin, C12H ,N 2C1, aus I I  u. Benzaldehyd +  Natriumacetat bei 80—100° in
2 Stdn., in A. aufnehmen; Ivp.0i6 162°. Ol, briiunt sieh an der Luft; Zers. in Benz
aldehyd u. I I . — 2-Chlor-3-oxypyridin (VI), C5H40NC1, I I  in H 2S 04-Lsg. diazotieren 
u. auf 95° erwarmen. F iltrat neutralisieren u. ausathern. Aus W. Nadeln, F. 165°. 
Ferner aus 3-Oxypyridin in HCl m it H 20 2 bei Siedehitze; beim Eindampfen wird das 
Chlorhydrat erhalten, daraus mit NH3 u. Estraktion mit A. VI. — 2-Chlor-3-cyan- 
pyridin, C6H3N 2C1, I I  in H 2S 04-Lsg. diazotieren, m it Kupfersulfat +  Cyankalium in 
W. yereinigen, 1 Stde. erhitzen, m it Soda alkal. machen, W.-Dampfdest.; aus Bzn. 
yerfilzte Nadeln, F . 107—108°. — 2-Mellioxy-3-aminopyridin (VIII), C6HsON2, aus I I  
u. Natrium methylat -f  Naturkupfer C im Rohr bei 150° in 10 Stdn.; Kp.n  116— 118°, 
erstarrt, aus Bzn.; F . 68°. — 2-Methoxy-3-acetylaminopyridin, C8H 10O2N2, aus vorigem 
m it Essigsaureanhydrid im Rohr bei 200—220° in 6 Stdn., F. 163°. — 2-Metlioxy-
3-oxypyridin (IX), C6H 70 2N, aus V III durch Diazotieren u. Verkochen; W.-Dampfdest.,
in A. aufnehmen; K p .12 82°, aus Bzn. ąuaderfórmige Krystalle, F. 68—69°; yanillin- 
ahnlicher Geruch; gibt m it FeCl3 in w&s. Lsg. Violettfarbung. Wird ferner aus XV u. 
XVI gewonnen. — 2,3-Dioxypyridin (X), C6H50 2N, aus IX durch Atherspaltung mit 
40°/oig. HBr bei Siedehitze in 6 Stdn.; aus W. Nadeln, F. 248°. — Pyridin-2,3-chinon 
(XVIII), aus yorigem durch Oxydation mit H 2S 04 u. Mn02. — 2,3-Diaminopyridin (XI).
I I  m it 25°/0ig. NH3 -f  CuSO., im Autoklayen 20 Stdn. auf 130° erhitzen. Im N-Strom 
i:indampfen, Riickstand m it Soda zu trockenem Pulyer yerreiben u. mit A. extrahieren. 
Aus Bzl. Nadeln, F . 112°. — 2-Methylamino-3-aminopyridin (XII), C0H,N3, I I  m it 
33%ig. Methylamin -f  CuS04 17 Stdn. im Rohr auf 150° erhitzen; aufarbeiten wie 
oben; K p .12 145°, aus Bzn. Nadeln, F. 100—101°. — 2-Anilino-3-aminopyridin (XIII) 
aus I I  u. Anilin im Rohr bei 190° in 20 Stdn.; NaOH zugeben u. ausathern; Riickstand 
mit Lg. ausziehen, in verd. Essigsaure losen u. m it NH3 ausfallen. Aus Bzl. seliwaeli 
yiolett gefarbte Krystalle, F. 141°. — 2-Jod-3-oxypyridin (XV), C5H4ONJ, aus 3-Oxy- 
pyridin in Sodalsg. u. Jod +  Kaliumjodid. Nd. in NaOH lósen u. m it S 02 fallen. Aus 
Bzl. Schuppen, F . 192°. — Dijod-3-oxypyridin (XVI), C5H 3ONJ2, wie voriges bei Siede- 
temp., m it SO, fallen, in NaOH lesen, F iltrat m it Essigsaure ansauern; aus 75°/0ig. 
Methanol u. Bzn. Nadeln, die sieh rasch gelb farben; F . 198°. — Trijod-3-oxypyridin, 
C5H 2ONJ3, aus den Mutterlaugen von yorigem, kryst. aus Methanol, F. 156 
bis "157°. — Monoacetyl-2,3-dioxypyridin, C7H 70 3N, X mit Essigsaureanhydrid +  
Natriumacetat 6 Stdn. zum Siedcn erhitzen. Aus Essigester Nadeln, F. 155°. —
2,4-Dioxypyridin, CęH50,N , 4-Oxypyridin bei 200° in eine Schmelze von NaOH ein- 
tragen, l/2 Stde. aut 290“ erhitzen; in W. losen, neutralisieren u. eindampfen, m it A. 
extrahieren, F. 260°. — 3-Nitropyridin (XX), I  in H 2S04 (d — 1,93) +  30%ig- H,0,. 
eintragen, uber Nacht unter Kiihlung u. 4 Tage ohne Kiihlung stehen lassen, auf Eis 
gieCen u. die Lsg. in 40%ig- NaOH eintragen; ausathern; F. 35—36°. Ferner aus I 
iiber das Diazoniumsalz u. Eintragen in eine Suspension von Cupro-cuprisulfit u. konz. 
K N 02; alkalisieren u. W.-Dampfdest. — Perdaclilorpyridin, C5NC15, XX bei 130—150°
2 Stdn. m it Cl behandeln; in NaOH losen u. ausathern. K p .3 150°; aus wss. A., F. 124 
bis 125°. — 3-Aminopyridinchlorjodidchlorhydrat (XXI), C5HeN2, C) J ,  HCl, I  in HCl 
m it Chlorjod versetzen, Nd. aus HCl; lange, goldgelbe Nadeln, F. 149°. — 3,3'-Azo- 
pyridin, C10H 8N4, naseierendes Jod auf I  oinwirken lassen, in NaOH auspendieren, 
ausathern, aus W. goldgelbe Nadeln, F . 138°. — 2,6-Dibrom-3-aminopyridin, C5H4N2Br2, 
analog I I ;  K p.„s 120—135°, F. 145°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2593—2605. 2/12. 
1936. Berlin, Univ.) H a n e l.

Tenney L. Davis und Albert V. Logan, Mctall-Pyridinkomplexsalze. V. Volum?.n- 
anderung bei der Bildung von Cyanaien und Thiocyanaten. (IV. vgl. C. 1934. U. 705.) 
Aus den friiheren Unterss. ging heryor, daB dio Pvridinkomplexe der Cyanate yon Co , 
Ni" u. Cu" stabiler sind u. einen kleineren Dissoziationsdnick haben ais die der ent-
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sprechenden Rliodanate. Es wird gefunden, da!3 der grSBeren Bindungsfestigkeit 
d es Py in den Cyanaten auch eine st&rkere Kontraktion des Py in den Py-Komplexen 
ontspricht. Zur Best. der spezif. Gewichte der Pyridinkomp)exe konnten weder W. 
noch die meisten organ. Eli. yerwendet werden, da sie das Py aus don Komplexen 
yerdr&ngten. Am brauchbarsten erwies sich PyTidin selbst. Die D.-Bestimmungen 
wurden bei 25° nach der Schwebemethode in den gesatt. Lsgg. der Komplexsalzo in 
Pyridin ausgefulirt u. die daraus bercchneten Molyoll. mit den aus den spezif. Ge- 
wichten der entsprechenden Cyanate bzw. Rhodanate u. dem Vol. der angelagerten 
Py-Moll. bercchneten Molyoll. yerglichen. Es ergaben Bich dio folgenden Werte in () 
fiir die Kontraktion pro Mol. PyTidin in ccrn (<£ =  D. der Verb. bei 25°): Cu(NCO)nPy6

■ (9,9), d =  1,278; Co(NCO)2Pv0 (11,5), d =  1,299; Ni(NCO)2Py0 (13,0), d =  1,314; 
Cu(NCS)2Py4 (8,2), d =  1,351; Co(NCS)2Py4 (10,7), d =  1,384; Ni(NCS)2Py4 (11,0), 
d =  1,391. Es wird gezeigt, daB die Dissoziationsdrucke der genannten Verbb. bei 50° 
um so kleiner sind, je groBer die Kontraktion des Py-Molekiils ist. Dio Dissoziations
drucke der Komplexe des Cu(SCN)2 m it 4, 2 u. 1 Mol. Py werden neu bestimmt. 
Herst., Eigg. der Verbb. u. ihre Dichlen d bei 250 (soweit nicht friiher IV besohrieben): 
Cu(SCN)2Py4, dunkel moosgriino Krystalle, geht an der Luft schnell in dio Py2-Verb. 
iiber. d — 1,351. Cu(SCN)2Py2 smaragdgriin, geht langsam in die Monopyridinyerb., 
iiber, bes. bei nicdrigen Drucken. Cu(SCN)2Py. Alle 3 Verbb. in CHC13 wenig losl. 
besser auf Zusatz von Py. — Cu(CNO)2, dunkel moosgriin, d =  2,418; Ni(CNO)„ blaB- 
griin, d — 2,302; Co(CNO)2, blaB lavendelfarben, d =  2,432. Aus den Py-Komplexen 
beim Erwarmen im Vakuum bei Tempp. >  80° Zers. in dio Cyanide u. Bldg. yon C02. — 
Co(SCN)2 gelbbraun, d — 2,366, aus dem Py-Komplex im Vakuum boi etwa 300°. 
Ni(SCN)2, senfgelb aus dcm Py-Komplex in gut geliiftetem Ofen bei 250°, d =  2,386. 
Cu(SCN)2: Friseh gofalltes Cu(OH)2 m it starker HSCN behandelt. Tief schwarzo 
Substanz absaugen, iiber H2SO., im Exsiccator trocknen. d — 2,356. Bei lioherer 
Temp. Zerfall unter Cbcrgang in rotbraunes Cu(CNS)2-CuCNS. Beim Vers. der Fallung 
aus wss. Lsg. zum gróBten Teil CuSCN. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2153—56. 5/11. 
1936. Massachusetts, Inst. of Technology, Res. Labor. of Organie Chemistry.) T h il o .

Rodericli Graf und F ranz Zettl, Uber die Einmrkung von Thionylchlorid auf 
%-Methylpyridincarbo7isauren und 2,6-Lutidin. Eine neuarłige Ozydationsuirlcung des 
Thionylchlorids. Vf. hat schon friiher (C. 1932 .1. 1904) beobaehtet, daB sich 6-Melhyl- 
nicotinsaure (I) gegen SOCl2 anormal yerhalt. Ein eingehenderes Studium der Rk. zeigte 
zunaehst, daB 1 bei kurzer Einw. yon SOCl2 in ihr Chloridhydrochlorid ubergefuhrt 
wird. Bei langorem Erhitzen ist der friihor beobachtete fluoreseieronde Farbstoff nicht 
das Endprodukt. Durch Umsetzen des Rk.-Gemisches mit CH3OH wurden 2 Methyl- 
ester erhalten, der eino in lieiBem W. losl. u. Cl-frei, der andere in lieiBem W. uniósł, 
u. Cl-haltig. Der erstere war Isocinchonieronsauredimethylester, u. der andere wurde 
ais 6-[Trichlormethyl]-nicotinsauremełJiylesłer erkannt, denn or lieB sich zu einer Tri- 
chlor-I yeraeifen, gab mit sd. H J unter J-Abspaltung I  u. mit sd. 80%ig. H 2S04 unter 
HCl-Abspaltung Isocinchomeronsaure. Die Chlorierung des CH3 in I zu CC13 u. dio 
Umwandlung des CH3 in  COC1 stellen 2 voneinander unabhangige Rkk. dar. Hier 
liegt ein neuer Fali einer im cngeren Sinne oxydierenden Wrkg. des S0C12 vor. Vf. 
legt die Pyridonmcthidform des I-Chlorids zugrunde u. erklart den Rk.-Veriauf wic 
folgt:

- r C H t 'N = C = S C lt ^ o - s c u - s c i  ^ c c i . - r s c i .
, r  I' ;Clj ....

JNH —SOC1 ^JN -iSO C r

N p C O -C l
JIn

6-Mcthylpicolinsaure (II) u. 6-Mcihylpyridin-2,4-dicarboiiiidure (Uviloninmure) (III) 
reagieren mit SOCl2 im wesentlichen ebenso wie I. — Beim 2,6-Lutidin wurden durch 
S0Ć12 samtliclie H-Atomo der beiden Methyle durch Cl substituiert. Eino Rk., wie 
sio K o e n ig s  u . Gr e i n e r  (C. 1931. I. 3562 unten) beim Pyridin beobachtot haben, 
trat hier nicht ein, wahrscheinlich wegen ster. Behinderung durch die beiden a-standigen 
Methyle.

V e r  s u e h e. G-Methylnicotinsaurechloridhydrochlorid, C-H-ONCl.. 1 g I  in 3 cem 
SOClj eingetragen, bis zur Lsg. erwarmt, im Vakuum yerdampft u. unter 12 mm bei
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100° Badtemp. sublimiert. Farblose Nadelchen, Zers. ab ca. 120°. — 4 g I  in 40 ccm 
SOCl2 gelost, in 4 Rohren 6 Stdn. auf 120° erhitzt, SOCI2 entfemt, in A. aufgenommen, 
F iltrat verdampft, Riickstand mit 10 ccm CH,OH umgesetzt; nach Zusatz yon Soda- 
lsg. abgesaugt, mit etwas W. gewaschen, mit 150 ccm W. im W.-Bad digeriert, Nd. (A) 
abfiltriert, F iltrat mit Kohle entfarbt u. bis zur Krystallisation eingeengt. Erhalten
0,8 g Isocinchomeronsauredimelhylester, C0H9O4N, aus W. Nadeln, F. 162°. Nd. A 
lieferte aus verd. CH3OH (Kohle) u. durch Vakuumsublimation 2,8 g 6-[Triclilormelhyl]- 
nicotinsauremethylesler, CsHjOoNClj, Nadelchen, F. 82—84°. — G-[Trichlormethyi]- 
nicotinsdure, C7H 40 2NC13. 2,3 g Ester in 100 ccm A. mit 9,1 ccm n. alkoli. KOH 2 Stdn. 
geiinde erwarmt, A. abdest., in W. gelost u. mit HC1 gefiillt. Aus verd. CH3OH perl- 
mutterglanzende Blattchen, aus W. lange Nadoln, F. 183—184°. Durch liingeres 
Kochcn mit W., sohnoller mit verd. Laugen, wird dio CCl3-Gruppe hydrolysiert. Durch 
Kochen mit SOCl2 das Chlorid, strahlig-luystallin, F. 33—35°. Daraus mit Phenol 
der Phenylester, C1nH80 2NCl3, aus A. Blattchen, F. 87—89°. — 6-Methylpicolinsaure- 
chloridhydrochlorid, C7H 70NC12. II in SOCl2 durch gelindes Erwarmen gelost, mit A. 
gefallt. Feinkrystallin, F. 120° (Zors.). Geht an der L uft in II-Hydrochlorid uber. 
Lóst sich in konz. NH4OH; beim Eindunsten krystallisieren Nadelchen des W-Amida, 
aus W., F. 113—115“. — 4 g II mit 40 ccm S0C12 2 Stdn. gekocht, Lsg. in 4 Rohren 
10 Stdn. auf 180“ erhitzt, dann wic oben vcrarbeitet. Aus dcm wss. F iltrat 0,3 g Di- 
picolinsduredimethylcsler, aus W. Nadeln, F. 118—120“. In W. unlosl. Teil lieferte 
aus vcrd. CH3OH (Kohle) 4,2 g 6-[TricMormethyl]-picolinsduremethylesler, C8H0O2NCl3, 
plattenformigo, auf der Fl. lebhaft rotierende Krystallaggregate, F. 108—110“. — 
t}-[Trichlormethyl]-picolinsdure, C7H 40 2NC13, aus verd. CH3OH Nadelchen, F. 140 
bis 143°. Mit SOCI2 das oligo Chlorid u. aus diesem mit konz. NH,OH das Amid, 
C7H 50N 2C13, aus verd. CH-OH derbo Krystallchen, F. 119—122“. — Dipicolimaure, 
C7H 50 4N. Vorige m it 80%ig. H 2S04 bis zur nachlassenden HCl-Entw. gelindo gokocht, 
dann verd. Aus verd. HC1 Nadeln, F. 239° (Zers.). — 4 g III in 40 ccm S0C12 durch 
8-std. Kochen gelost, 10 Stdn. auf 180° erhitzt usw. wic oben. Aus dem wss. F iltrat
0,2g Pyridin-2^4,6-lricarbonsduretnmethylesler, Cn IIn 0 6N, aus W. Nadeln, F. 150—152°. 
In  W. unlosl. Teil lieferte aus verd. CH3OH (Kohle) u. durch Vakuumsublimation
2 g 6-[Tridilormethyl]-pyridin-2,4 dicarJxmsauredimethy^8ter, Ci0HsO.,NCl3, Nadelchen, 
F. 114—116°. Die freie Saure konnte nicht erhalten werden. — 2,6-Di-[trichlormethyl]- 
pyridin, C7H 3NC18. Lsg. von 10 g 2,6-Lutidinhydrochlorid in 100 ccm SOCU in 10 Rohren 
20 Stdn. auf 180“ erhitzt, S0C12 abdest., in A. gelost, F iltrat mit Soda gewaschen, 
strahlig-krystallmen A.-Ruckstand dest. K p .J2 165— 175°, bald erstarrend. 12 g. Aus 
verd. CHr,OII u. durch Vakuumsublimation Nadeln, F. 86—87“, dann aus verd. 
CH3OH silberglanzende Bander. Hydrolyse mit 80%ig. H 2S04 ergab Dipicolinsaure. 
Durch 2-std. Erhitzen von 2 g mit 15 ccm konz. H 2S04 u. 4 ccm CH3OH auf 130“ 
entstand 6-[TrichlormetJiyl]-picoli7isameimthylMter. Durch 2-std. Erhitzen yon 1 g mit
15 ccm konz. H 2S04 u. 1 ccm CH3OH auf 220“ entstand Dipicolinsauredimethylester. 
(J. prakt. Chem. [N. F.] 147. 188—98. 10/11. 1936. Prag, Deutsche Uniy.) 'Lb.

Martino Colonna. Dem Terplienyl analoge stickstoffhallige Substanzen. Verbb. 
des Typus I  erhalt Vf. durch Oxydation der Na-Salze yon a-Phenyl-/?-naphtho- 
cinchoninsauren mit Pemianganat bei 70—80°. Es entstehen dabei Diphenylpyridin- 
tricarbonsiiuren neben ganz geringen Mengen rotbrauner Substanzen wahrscheinlich 
von Ketonoharakter, die schwer zu reinigen sind. — v.-\2-NitrophmyV\-fi-naphtlio- 
cinchoninsaure (II), aus p-Naphihylamin, 2-Nitrobenzaldehyd in A. mit Brenzlrauben- 
saure durch 3-std. Kochcn unter RuckfluB auf dem W.-Bad. Gelb, F. 266“ (Zers.) 
(vgl. ClUSA, Gazz. chim. ital. 37 [1907]. I I . 543). Ais Nebenprod. der Rk. entsteht
2-[(2-Nilrobenzyl)-amino]-naphthalin, C?7H 140 2N2, rote Blattchen, F. 168—169“. 3-[2- 
Carboxyphenyl]-6-[2-nilrophenyl]-pyridindicarbonsdure-(2,4), C20H 12O8N2 (III), aus dcm

/ \  Na-Salz von II durch 1-std. Erhitzen mit

-<=> U-COiH ist ein Gemisch zweier Substanzen, aus
„ dem sd. W. die Tricarbonsaure extrahiert.

HOsG*| yco/iL Nadeln, F. 287° (Zers.). rx-[3-Nitrophenyl}-i\aaem, j .  ^era .j. m-ia-r/uropnenyi}- 
fl-naphthocinchoninsaure, C20H ,2O4N2 (ana-

■ log II), aus fi-Naphthylamin, 3-Nitrobmzal-
i’KOt dehydu.Brenztraubensaure. GelbeSchuppen, 

(j x x  ( ! F. 282° (Zers.). Ais Nebenprod. entstand 2-
N /  \(3-Nilrobeiizyl)-a-mmo]-naphthalin, CJ7H I4 ■
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0 2N2, strohgelbo Nadeln, F . 79—80°. 3-[2-Carboxyphenyl]-6-[3-nitrophenyl]-pyridin- 
dicarbonsdure-(2,4), C20H j2O8N2 (analog III), Nadeln, F. 116°. — a-[4-Nitrophenyl]- 
fi-naplitliocinchcminsaure, C20H 12O1N2, aus fi-Naphthylamin, 4-Nitrobenzaldehyd u. 
Brenzlraubensdure. Gelbe Schuppen, F. 262°. Ais Nebenprod. entsteht 2-[(4-Nitro- 
benzyl)-amino]-naphtJialin, F . 122°. — 3-\2-Carboxyphenyl\-6-[4-nilrophenyl]-pyridin- 
dic,arbonsaure-(2,4), C20H]..O8N2 (analog III), Nadeln, F . 170°. (Gazz. ehim. i tal. 66. 
528—32. Aug. 1936.) F i e d l e r .

Eduard Sucharda und Thadeus Mazonski, Uber die Nebenprodukle der Skraup- 
schen Chinolinsynthc.se. Eine Unters. der bei der SKRAUPschen Chinolinsynth. nacli 
dem Abblasen des Chinolins u. des nicht umgesetzten Anilins zurtickbleibenden Fil. 
crgab ais Nebenprodd. Oxychinoline u. p-Aminophenol (I). Der Dest.-Riickstand wird 
warm filtriert, m it Essigsaure angesauort u. im Extraktor m it Bzl. behandelt. Letzteres 
mit verd. HC1 ausschiitteln; nach Konzentrieren der Saure im Yakuum fallt das Chlor - 
hydrat von I  aus. — 6-Oxychiiwlin durch Einengen der Mutterlaugen von vorigem; 
iiber festem NaOH aufbewahren u. m it A. +  A. anreiben (vgl. Cl a u s  u. H o w it z , 
J. prakt. Chem. [2] 44 [1891]. 439). — 8-Oxychinolin; F iltrat von yorigem von A. u. A. 
befreien, m it Natriumacetat versetzen u. m it Bzl. ausschiitteln. — E s wird angenommen, 
daB Nitrobenzol zu Phenylhydroxylamin red. wird, dieses sieh zu o- u. p-Amino- 
phenol umlagert u. mit Acrolein die Oxychinoline bildet; durch Verdimnung der 
Schwefelsaure im Verlauf der Rk. bleibt ein Teil von I  unverandert. Ais Red.-Mittel 
des Nitrobenzol wird ein Zwischenprod. der Synthese angenommen; denkbar ist auch 
eine Red. durch Glycerin bzw. durch Acrolein. L a  COSTE (ygl. Ber. dtsch. chem . Ges.
16 [1883]. 674) erhalt bei der Chinolinsynth. mit Nitranilin Phenanthrolin u. Oxy- 
phenanthrolin, das Ma t s u m u r a  (vgl. C. 1930. II. 3411) ais 10-0xy-m-phenanthrolin 
bezeichnet. Vff. bestatigen diese Ansicht u. nehmen folgende Bldg.-Weisc an: m-Nitr- 
anilin 5-Hydroxylaminoehinolin ->- 6-Amino-8-oxychinoIin ->- 10-0xy-m-phen- 
anthrolin. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2719—21. 2/12. 1936. Lemberg [Lwów], Techn. 
Hochschule.) H a NEL.

K. Dziewoński und W. Dymek, Neue Metliode zur Darsldlung der Vcrbindungen 
vom Typus des 2,4-Di-[phenylaminó]-cliinólins. In  zahlreichen Unterss. (C. 1937-1. 353 
u. friihcr) ist gezeigt worden, daB sieh Ketonarylimide vom Tjtjus Ai’-C(: N-Ar)-CH2-R 
(worin R  =  H, Alkyl oder Aryl) m it aromat, lsoeyanaten oder Senfolen zu 4-[Aryl- 
amino]-2-arylchinolinen kondensieren lassen. Vff. haben nun untersucht, ob sieh 
analoge Kondensationen yerwirklichen lassen, wenn man die Ketonarylimide durch 
aliphat. Diarylamidine, A r-N H -C(: N-Ar)-CH=-R, ersctzt. Bei gleiehem Rli.-Vcrlauf 
wiiren 2,4-Di-[arylamino]-chinolinę zu erwarten:

N -A r NH-Ar
+  A r - N :C S  u i

n  IT .H  CH2.R ----------->  ^  H C = C -Ił ■->- C = C -R
C„H,< i —H«s 0„H4<  i C pH ,^ i

6 N = C -N H -A r 6 N— C- NH- Ar  b N =C*NH-Ar
Tatsachlich erhielten Vff. aus Diphenylacetamidin u. Phenylsenfól ais Hauptprod. eine 
Verb. von der Zus. C21H 17N3, welehe ais das envartete 2,4-Dianilinochinólin (I) erkannt 
wurde (in obigem Schema R =  H, Ar — CcH-). Das Phenylsenfól kann durch Phenyl- 
isocyanat oder noch besser durch Carbodiphenylimid, C6H; -N: C: N-C„H5, ersetzt 
werden; im letzteren Falle bildet sieh das Zwischenprod. durch A ustritt yon Anilin. —
1 ist eine starko, tert., einsaurige Base, dereń bas. Charakter anscheinend nur dureh 
den Ring-N bedingt wird. Es bildet ein Dinitrosamin. Die Literaturangaben iiber I 
sind so sparlieh u. ungenau, daB eine direkte Identifizierung nieht moglich war. Es 
gelang aber, seine Konst. erstens durch stufenweisen Abbau zu dem lange bekannten
2,4-Dioxychinolin u. zweitens durch Darst. aus letzterem iiber das 2,4-Diehlorchinolin 
zu beweisen.

V o r  s u e li e. 2,4-Dianilinochinolin(\), C21H 17N3. 1. Je  lOgDiphenylacetamidin.u. 
Phenylsenfól 4 Stdn. auf 220° erhitzen, noch warm in wenigBzl. gieBen, filtrieren, konz. 
HC1 zusetzen, ausgefallenes Hydrochlorid aus Eiscssig oder A. umlósen u. m it sd. NaOH 
oder Soda zerlegen. 2. Diphenylacetamidin u. Carbodiphenylimid (etwa je 1 Mol.) 
3 Stdn. auf 230° erhitzen u. wie yorst. aufarbeiten; Ausbeute ca. 80°/o- 3. 1 g 2,4-Di- 
oxychinolin m it 7 g PC15 u. etwas POCl3 1 Stde. koehen, m it W. u. Eis yersetzen, mit 
NaOH neutralisieren, m it W.-Dampf dest., erhaltenes 2,4-Dichlorchinolin (aus verd. A. 
Nadeln, F . 67°) m it Anilin ca. 5 Min. koehen, mit HC1 ansauern, Hydrochlorid wie oben 
zerlegen. Aus yerd. A. rhomb. Tafelchen, F. 169—170°. — Hydrochlorid, C2lH 18N3Cl. 
In Bzl. m it konz. HC1. Aus Eisessig oder A. rhomb. Tafelchen, F. 306°. — Pikrat,
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^H joO jN d, gelbo Nadeln, F. 258—259°. —■ Acelylderiv., C23H 19ON3. Mit Acetanhydrid 
3 Stdn. kochen, mit W. yerd., mit NaOH neutraliaieren. Aus yerd. A. Blattehen, 
F. 173°. — 2,4-Di-[phenylnilro8amino]-chinólin, CjjHj.OjNj. In  Eisessig m itN aN 02. Aus 
CH3OH Nadeln, F. 150° (Zers.). — 2-Oxy-4-anilinochinolin, C15H 12ON2. 5 g I  mit 50 g 
KOH u . 70 ccm A. im Autoklaven 4 Stdn. auf 220° erhitzen. In  der alkal. FI. unldsl. 
Teil bildet nach Umlosen Tafelchen, F. 316°. Durch Erwarmen in A. mit konz. HCl das 
Hydrochłorid, seidigo Nadeln, F. 160—165° (Zers.). Vgl. NlEMENTOWSKI (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 40 [1907]. 4285). — 4-Oxy-2-anilinochinolin, C15H 12ON2. Aus dem alkal. 
F iltrat des yorigen m it HCl. Aus A. Nadeln, F. 325°. Durch Erwarmen mit konz. HCl 
u. Eisessig das Hydrochłorid, C]5H,30N 2C1, aus verd. HCl Nadeln, F. 251°. — 2,4-Dioxy- 
cliinolin, C9H ,0 2N. I oder Gemisch der beiden yorigen m it alkoh. Łauge unter Druck 
8—10 Stdn. auf 220° erhitzen, mit W. verd., m it Saure fallen. Aus A. Nadeln, F. 355°. 
(Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres. Ser. A 1936. 413—20. Juli. Krakau, Univ.) L b.

David Davidson, Murezid und Leukomurexid. (Vgl. C. 1936. II. 1172.) Durch 
Eintragen yon 16,1 g fein gepulvertem AIloxantliin in 1600 ccm sd. Eg., Zusatz von 
80 g Ammonacetat u. 1—2 Minuten langes Weiterkochen entsteht in theoret. Ausbeute 
Murexid, das aus W. durch Aussalzen m it einer Ausbeute von 75°/0 vollig rein erhalten 
werden kann. — Red. von Mv.re.xid. Einw. von Hyposulfit auf eine wss. Lsg. yon 
Muresid bei Anwesenheit von NH3 gibt nach folgendem Aussalzen m it Ammonchlorid 
ein lederfarbenes, mikrokrystallm. Pulver von Leukomurexid (Ausbeute 98%). Oxy- 
dation m it Kaliumferricyanid oder Luft fuhrt zur Riickbldg. yon Murexid. (J. Amer. 
chem. Soc. 58. 1821—22. 10/9. 1936. Brooklyn, N. Y., Brooklyn Coli.) V e t t e r .

Adolf Mii ller und Alfred Franz Schiitz, Vielgliedrige cyclische Verbindungen. 
IX . Uber das Cyclodilridecameihylendiimin und das Tridecamethylenimin. (VIII. vgl. 
C. 1934. I. 3472.) Vff. haben sich bemiiht, fur die in der VIII. Mitt. ais Cycloditrideca- 
methylendiimm angesprochene Base einen Strukturbeweis zu erbringen, da die Móglich- 
keit einer Ringyerengerung bei der BIdg.-Rk. immerhin besteht. Dies gelang durch Auf- 
spaltung der Base nach dem v. BRAUNseken Verf. zum 1,13-Dibrom-n-tridecan u. Um- 
wandlung des lotzteren in das neu dargestellte 1.13-Diphenoxy-n-lridecan. Die Roh- 
ausbeute an diesem betrug 46%, was bei der Komplexitat der Rk. ais geniigend er- 
scheint. — (Mit Richard Treer.) l,13-Diphenoxy-n-lridecan, C25H 30Oz. Durch 10-std. 
Kochen von 1,13-Dibrom-n-tridecan (aus Erucasaure; VIII. Mitt.) m it groBom Uber- 
schuB an CeH5ONa in absol. A. Aus A., F. (korr.) 67,2°, nach Erhitzen auf etwas iiber 
100° u. Abkiihlen F. 64,8°, nach einigen Tagen wieder F. 67,2°. Die beiden Formen 
sind untorm Mikroskop deutlich yerschieden. — Aufspaltung des N,N'-Dibenzoy)- 
eycloditridecamethylendiamins: 0,2 g desselben mit 0,29 g PBrc bei ca. 75° yerschm. 
u. bei ca. 30 mm langsam auf ca. 135° erhitzt, wobei POBr, u. C6H5-CN teilweise 
abdest.; dann weiter im Hochyakuum erhitzt, Destillat mit Eiswasser zers. u. aus- 
geathert, A.-Riiekstand wie oben m it C0H6ONa umgesetzt. Das gereinigte Prod. war 
mit yorst. Verb. ident. — In  einem andoren Vers. wurde das m it PBr5 gewonnene Di- 
bromtridecan m it wss.-alkoli. KCN gekoeht, das Dinitril mit alkoh. KOH yerseift u. 
die Saure mit CH?0H -H 2S04 yerestert. Kp .0,001 ca. 100°, aus CH3OH, F. (korr.) 42,7 
bis 43°, ident. m it n-Tridemn-l,13-dicarbonsauredimelhylester (ygl. C h u it, C. 1926-
I. 3033). -— Das in der VIII. Mitt. erwaknte Tridecamethylenimin konnte je tzt durch 
das Chloroaurat, Ci3H 28NCl4Au, charakterisiert werden; aus 6-n. HCl, F. ca. 160°, noch 
nicht ganz rein erhalten. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2790—92. 2/12. 1936. Wien, 
Univ.) LlNDENBAUM.

Ryuzaburo Nodzu und Ryozo Goto. Die Einwirkung schwacher Alkalien au f 
Olucose. I, Dest. man Glucose m it V25 -mol. Ńa2C03 allein oder unter Zusatz von Na2SOs 
(ygl. F i s c h l e r ,  C. 1926. II. 2413. 1927. II. 116. i928. II. 235), so liefert das Destillat 
beim Erwarmen m it uberschussigem salzsaurem Semicarbazid u. Natriumacetat haupt- 
saehlich Acetolsemicarbazon u. wenig Diacetylbissemicarbazon, dagegen kein Methyl- 
glyoxalsemicarbazon. Das nach FisCHŁER unter Zusatz yon Na2SOs gewonnene 
Destillat gibt ein anderes Absorptionsspektrum ais die Lsg. yon synthet. Methylglyoxal 
(ygl. M a r c h l e w s k i  u . Mitarbeiter, C. 1929. II. 2535. 1935. I. 2967). Vff. bestatigen 
diesen Unterschied der Absorptionsspektren u. finden auBerordentlich ahnliche Ab- 
sorptionskurren fiir FlSCHLERs Destillat u. fiir eine 0,04%ig. Lsg. yon Acetol. Das yon 
yerschiedenen Forschem im Destillat alkal. Glucoselsgg. gefundene Methylglyoxal- 
phenylosazon entsteht demnach nicht aus Methylglyoxal sondern aus Acetol. (Buli. 
chem. Soc. Japan 11 . 381—85. Juni 1936. Kyoto, Imp. Univ., F ac . of Science. [Orig.: 
engl.]) '  E l s n e r .
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Tsuneliaru Tanno, Uber die Icatalytisćlie Eydrierung von Rohrzucker. I . Hydriemng 
von Rohrzucker mit reduziertem Nickel ais Kalałysator. Rohrzucker wurde suspendiert 
in Dekalin u. m it reduziertem Ni-Katalysator bei ca-. 100 a t hydriert. Es wurden
2 Rk.-Stufen beobaehtet: eine bei 155—175° yerhaltnismaBig schnell verlaufende u.
eine, die bei etwa 225° langsam vor sieh geht u. erst nach 20 Stdn. beendet ist. Die 
allein weiter untersuchte erste Rk.-Stufe tr i t t  in 2 yerschiedenen Formen auf: Entweder 
werden bei 170—175° drci H 2 oder bei 155—160° zwei H 2 aufgenommen; in beiden 
Fallen entstehen gleiche Mengen d-Mannił u. d-Sorbit, aber zusammen nur halb so 
yiel ais dem angewandten Rohrzucker entspricht. Bei der ersten Rk.-Form tr i t t  auBer- 
dem noch ein Gemenge aus Propylenglykol u. Glycerin; bei der zweiten dagegen ein 
harziges Zwisehenprod. auf, das sieh unter den Bedingungen der ersten Rk.-Form 
ebenfalls zu einem Gemisch aus Propylenglykol u. Glycerin weiterhydrieren laBt. — 
Fiir die Darst. des Ni-Katalysators wird eine besondere Vorr. beschrieben. (Buli. 
chem. Soc. Japan 11. 204—07. Marz 1936. Tokio, Inst. der Physikal. u. Chem.Unters. 
[Orig.: dtsch.]) E l s n e r .

T. Tom onari, Uber die Nitrierung von Cellulose bei Gegenwart von Phosphor- 
saure. I—III .  Inhaltlich ident. mit der C. 1936. II. 1346 ref. Arbeit. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 39. 353B—354B. Okt. 1936. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) N eum ann.

S. A. G luckm ann und J. s. Medwedkow, f -Potential und Stabiliial der Cellulose- 
ester. Vff. messen die kataphoret. Wanderungsgescliwindigkeit ycrschiedencr in Cellulose- 
esterlsgg. suspendierter mikroskop. Teilchen. Das ans den erhaltencn Werten be- 
rechnete f-Potential bewegt sieh in den organ. Lsgg. der yerschiedenen Celluloseester 
zwischen + 1 ,4  u. —7 mV. Die yerschiedenen Nitrocellulosen haben Potentiale zwischen 
—5 u. —7 mVolt. In  wss. lyophoben Solen der Nitrocellulose wurde ein Potential 
von etwa —25 mV gemessen. Bei fortsehreitender Zugabe yon W. zu einer Lsg. yon 
Nitrocellulose in Aceton wird gleichzeitig m it starker Abnahme der Viscositat u. 
Anderung des lyophilen Charakters in einen lyophoben der scharfe Sprung yon etwa 
—7 mV auf —25 mV bei einem W.-Geh. von etwa 16“/o beobaehtet. Der Einflufl von 
Salzen besteht in einer Emiedrigung des f-Potentials in lyophilen wie lyophoben Lsgg. 
Vff. schlieBen aus ihren Bcobaclitungen, daB bei so erhebliehen Veranderungen win 
der tJbergang yom lyophilen in den lyophoben Zustand, wobei eine starkę Dehydratation 
der Teilchen stattfindet, zwar auch eine entsprechende Anderung des f-Potentials 
eintritt, daB im tibrigen aber das f-Potential keine fiir die Stabilitilt der organ. Cellulose- 
cstersole spezif. GroBe darstellt. (J. Chim. physiąue 33. 150—60. 25/2. 1936. Colloid 
•J. [russ.: Kolloidny Shumal] 1. Nr. 2. 1—15. 1935. Leningrad, Inst. des Matierea 
Plastiąues.) H avem ann.

L. Zechm eister und G. Tóth, Einwirlcung von fliissigem Amnwniak auf Ocla- 
acelylcellobiose. (Vgl. C. 1935 .1 .1878.) Behandelt man Cellobioseoctaaceiat im Rohr bei 
55° mit fl. NH3, so wird unter Abspaltung der Acetylgruppen Stickstoff aufgenommen. 
Das Rohprod. liefert beim Kochen in sehwach saurer Lsg. Cellobiose bzw. dereń Osazon. 
Wahrend das Rk.-Gemisch bei yollstandiger Aeetylierung mit Acetanhydrid u. Pyridin 
uneinheitliche Gemenge aus 3 yerschiedenen Stoffen bildet, konnen bei milder Be
handlung m it Eg. 2 Ieicht trennbare Hauptprodd. erhalten werden: die weniger 1. 
l-Acełylaminocellóbiose (I) u. durch Peraeetylierung der Mutterlauge ein Korper

}10 lnN „ (II). I  spaltet beim langeren Kochen m it n. HC1 Stickstoff ais Salmiak ab, 
die Verb. besitzt eine sehr niedrige JZ., sie reduziert FEHLINGsche Lsg. kaum innerhalb
3 Min. u. bildet kein Osazon. Das Peracetat yon I  enthalt ein N- u. 7 O-Acetyle. Diese 
Eigg. bestatigen die fiir I  angenommene Konst. — Aus I I  entsteht bei yorsichtiger Baryt- 
behandlung eine Di-[aceiylamino]-cellobiose, fur die die Struktur I I I  oder IV in Frage 
kommt. Hierfur spricht, daB I I  2 N- u. 7 Ó-Acetyle enthalt, daB I I I  bzw. IV u. auch 
nach Hydrolyse das permethylierte Prod. hieraus kein Osazon liefem, u. daB bei Einw. 
von h. HC1 auf I I I  bzw. IV Stickstoff abgegeben wird. — Cellolriose wird yon fl. NH3 in 
analoger Weise yeriindert u. liefert dann m it Acetanhydrid u. Pyridin ein N-haltiges, 
krystallisiertes Peracetat CJ0HS5O20Iv m it F . 225° (korr.).

V e r s u c h e .  (Mitbcarbeitet yon I . Pinczesi.) I  (N-Aeetyl-l-aminocellobiose), 
CjjH^OhN. 4,1 g aus 26 g Cellobioscoetaacetat nach 48-std. Einw. von 36 ccm fl. NH3. 
Prismen (aus Methanol), F. 246° (korr., BERL-Block). Sintem gegen 225°. [a]D20 — 
—20,3° (W.). — 1-Aminocdlobiosepcracetat, C28H390 lsN. Aus I  durch Aeetylierung in 
Pyridin m it Acetanhydrid. Nadeln (aus A. +  PAe.), F. 196° (korr.). Sintert bei 194°. 
[a]oso =  —8,4° (Chlf.). Sehmeckt bitter. Durch Verseifung m it Natriummethylat nach 
Zem plśN kann I  regeneriert werden. —  Di-[acelylami7io]-cellobiosepera^elat,
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C30H 42O18N2 (U). Aus der Mutterlauge von I  durch Einw. von Acetanhydrid u. Pyridin. 
Nadeln (aus Methanol +  A.), F. 196° (korr.). [<x]d20 =  — 3,3° (Chlf.). Geschmack 
bitter. Nach Hydrolyse m it h. verd. HC1 kann quantitativ d-Glucosazon erhalten werden.
— Di-[acetylamino]-cellobiosc, C16H28Ou N2 (III oder IV). SpieBformige Krystalle (aus 
A.). foc]D20 =  —20° (W.). (Liebigs Ann. Chem. 525. 14—24. 14/9. 1936. Fiinfkirchen 
[Pecs], Univ., Chem. Inst.) E l s n e r .

Gćza Zemplśn, Arp&d Gerecs ui>d Ilona Hadacsy. Ober die Verseifung ace- 
lylierter Kohlenhydrate. In  Fortfuhrung friiherer Verss. (vgl. C. 1929. II. 721) iiber die 
katalyt. Verseifung von acetylierten Kohlenhydraten m it sehr kleinen Mengen Natrium- 
methylat wird jetzt festgestellt, daB die Verseifung auch dann eintritt, wenn sowohl die 
Acetylyerb. ais auch die freie Substanz in der Methanol-Natriummethylatlsg. so gut wie 
unl. sind. Ais Beispiel wird die Verseifung von 2 g Acetylcallulose durch riickflieBendes 
Kochen in Methanol m it 0,023 g Na u. die yon 10 g Octaacetylcellobiose durch Schiitteln 
in Methanol mit 0,023 g Na bei Raumtemp. besohrieben. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69- 
1827—29. 5/8. 1936. Budapest, Techn. Hochseh., Organ.-chem. Inst.) E l s n e r .

Sven Heden und Bror Holmberg, Bisulfitkocliun/j mit aromalischen Alkoholen. 
Ligninuntersućhungen. X II. (XI. vgl. H o l j ib e r g , C. 1936. II. 4123.) Ais Stiitze der 
Formulierung der Bldg. der Lignosulfonsaure bei der Sulfitzellstoffkochung nach dem 
Sehema: ^iC-OH +  H -S 0 3H =  5?C-SOaH +  H20  ist seinerzeit die Bldg. von Tri- 
phenylmethansulfonsaure aus Triphenylcarbinol u. Bisulfit angefiihrt worden. Da 
jedoch zwischen den beiden Sulfonsauren gewisse Unterschiede in bezug auf Ent- 
stehungsbedingungen u. Saureempfindliohkeit bestehen, wurden Verss. iiber das Verh. 
aromat. Alkohole gegen Bisulfit vorgenommen. Es wurde dabei iihnlich wie bei einer 
Sulfitzellstoffkochung yerfahren, indem der aromat. Alkohol mit einer Bisulfitlauge, die 
auf 100 ccm 4 g freies S 02 u. ebensoviel ais saures Na-Salz enthielt, 8 Stdn. auf 130° 
erhitzt wurde. Zur Isolierung der Sulfonsaure wurde die wss. Schicht abgetreimt, mit 
1 -n. NaOH neutralisiert, eingedunstet u. das sulfonsaure Salz aus dem Riickstand mit 
sd. A. ausgezogen. Benzylalhohol gab dabei zum gróBten Teil das Ausgangsmaterial 
zuruck, neben etwas freiem S, aber keine Sulfonsaure. — a-Phenelylalbohol lieferte Di- 
u-phenelylather, Kp. 149—151°, sowie, in quantitativer Ausbeute in bezug auf das Bi
sulfit, das Na-Salz der a-Phcnclylsulfonsdttre. Letztere bildet mit p-Naphthylamin ein 
Salz, Prismen, F. 198—200°. a-Phenetylsulfonsaure entsteht auch bei der Oxydation 
von a-Phenetylmereaptan mit Perhydrol. Sie ist bestandig gegen Mineralsauren. —
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Beim Behandeln von Styrol mit Bisulfit unter den angegebenen Bedingungen wurde 
keine Sulfonsaurc, sondem nur Polystyrole erhalten. — ji-Phcnetylalkóhol reagiert nieht 
mit Bisulfit. Die /3-Phenetylsulfonsaure wurde aus dem entsprechenden Mercaptan er- 
haltcn; f}-Naphthylaminsah: Blattchen, wl. in W., F. >250". — Bei der Einw. yon 
Bisulfit auf Benzhydrol wurde Dibenzhydrylather, F. 109—110,5°, sowie benzhydryl- 
sulfonsaures Na  erhalten. — Triphenylcarbinol gab unter den angegebenen Bedingungen, 
wegen seiner Schwerlóslichkeit in W., nur wenig sulfonsaures Salz. — Zimtalkohol gab 
mit Bisulfit ein Polymerisat, Sulfonierung war kaum eingetreten. — Die Atherbldg. bei 
der Sulfitbehandlung von a-Phenetylalkohol u. Benzhydrol gibt einen Hinweis fiir die 
Formulierung der mit der Sulfonierung konkurrierenden Anhydridbldg. des Lignins. 
(Svensk kem. Tidskr. 48. 207—11. Sept. 1936. Stockholm, Techn. Hochsch.) Bec k m .

E rik  Hagglund, Neue Forlschrilte in der Ligninchemie. Vortrag. Obcrsieht uber 
die Forschungsergebnisse der letzten .Jahrc. (Svensk Pappcrstidn. 39. 347—51. 
15/10. 1936. Stockholm.) E. Ma y e r .

R obert C. Elderfield, Uber Thevelin. Ober das in der Frucht von Thevetia nerii- 
folia yorkommende Thevhin vgl. Ch e n  u .  Ch e n  (C. 1934. II. 2842. 3004), ferner 
Gha ta k  (C. 1935. II. 52). — Vf. hat Thevetin durch Erhitzen mit 3°/0'g- H 2SO, 
hydrolysiert u. ais Zuckerkomponente Glykose. in Form ihres Osazons isoliert. Wenn die 
von Ch e n  u .  Ch e n  fiir Thevetin angenommene Formel C29H ,GOi3 richtig ware, wurde 
das Aglykon die Formel C23H 30O8 besitzen. Da aber Theyetin die fiir die Herzglykoside 
charakterist. Nitroprussidrk. zeigt u. daher wohl auch eine (?,y-ungesiitt. Lactonseiten- 
kette enthalt, wird man die obigen Formeln durch C29H ,1Ol;i u. C23H 110 8 ersetzen 
inussen. Das Aglykon, Thevetogenin, wiire dann isomer mit Ouabagenin, dem hypothet. 
Aglykon des Ouabains ( J acobs u .  B ig e l o w , C. 1932. II. 1634). Diese Berichtigung 
wird dadureh gestiitzt, daB Thevetin katalyt. 1 Mol. H aufnimmt, obwohl das Dihyd ro- 
deriv. nieht krystallin isoliert werden konnte, u. ferner durch Alkali zu einem Iso- 
thevetin isomerisiert wird. — Wahrend das Thevetogcnin bei der Hydrolyse zerstort 
wurde, konnte das Aglykon des Isotheyetins isoliert werden; es besitzt aber unerfreuliche 
physikal. Eigg. Durch Oxydation des Isotheyetins mit NaOBr u. nachfolgende Hydro
lyse wurde eine krystalline Isollievelogensaure erhalten. Verss., krystalline Deriw . 
dieser Siiure darzustellen, waren erfolglos.

V e r s u c h e .  Thevetin, C20H.ltOj,, aus 85%'g- Isopropylalkohol, bei 193—194° 
erweichend, bei 210° blasige Masse. — Isothevctin, C29Hi.,0i3. Voriges in absol. CH3OH 
gelost, unter Eiskiihlung 20%ig. absol. methanol. KOH zugegeben u. auf Raumtemp. 
erwarmen gelassen, naeh 30 Min. (LEGALsche Rk. negativ) mit W. verd., mit HCl an- 
gesauert, naeh 4 Stdn. mit Na-Acetat abgestumpft, im Vakuum eingeengt, Krystalle 
zentrifugiert. Aus W. mkr. Blattchen, stark wasscrhaltig, dann aus Isopropylalkohol, 
bei 100° u. 0,2 mm wasserfrei, bei 180° sinternd, bei 200—210° blasige Masse. [ajn21 =  
—60° in Pyridin. — Isothevetogenin, C23H 3,Os, H20 . Yoriges mit 2°/0ig. HCl 5 Min. auf 
Dampfbad erhitzt. Aus verd. CH3OH Krystalle, im Exsiccator zu einem Firnis ver- 
witternd, bei ca. 170° sintemd, Zers. 220°; naeh Trocknen bei 100° u. 2 mm noeh mit
1 H20. — Isothevetinsaure. Isothevetin in stark verd. NaOH gelost, NaOBr-Lsg. zu
gegeben, naeh 1 Stde. mit A. gewaschcn, mit Essigsaure angesauert, im Exsiccator ein
geengt, mit HCl angesauert. Stark wasserhaltige Prismen, nur in Ggw. von anorgan. 
Elektrolyten krystallisierend, beim Auswaschen der Salze gelatinos. — Isothevetogen- 
sdure, C23H310 9. Isothevetin wie yorst. oxydiert, alkal. Lsg. mit HCl dcutlick angesauert,
10 Min. im sd. W.-Bad erhitzt, sehnell gekiihlt u. Krystalle zentrifugiert. Aus verd. 
Aceton -f  etwas Eisessig stark wasserhaltige Krystalle, im Exsiccator zu einem Harz 
trocknend, bei 120— 130° aufschiiumend, bei 100u u. 20 mm wasserfrei. [a]o25 =  —47° 
in Pyridin. (J. biol. Chemistry 115- 247—52. Aug. 1936. New York, R o c k e f e l l e r  
Inst. for Med. Rcs.) LlNDENBAUM.

R. Tschesche, Vber pflanzliche Herzgifle. 11. Die Konstitution des Thevetins. 
(10. vgl. C. 1936. II . 985.) Die von K. K. Ch e n  u .  A. L in g  C hen (C. 1934. II. 2842) 
zu C29H46 0 13 angegebene Bruttoformel von Thevetin (I) wird auf Grund der gefundenen 
Spaltprodd. u. der Lactontitration abgeiindert in C42H6a0 18. Bei 100° u. 10 mm ge- 
trocknetes I  enthalt 1/ 2 H20 , u. zog innerhalb weniger Tage an der Luft eine insgesamt
3 H20  cntsprechende Menge W. an. — Isothevetin, C|2H 660 18, aus I mit sd. methyl- 
alkoh. KOH u. darauffolgendem Ansauern, Nadelchen mit 2 H20, F. 236—238°. — Dic 
Unters. der Hydrolysenprodd. yon I  (mit warmer 3%>g- H 2S04) ergab, daB es sieh l)ei 
don Zuckerbestandteilen um 2 Moll. Glucose (dio naeh den Ergebnissen der Acetylierung 
lnit Essigsaureanhydrid u. ZnCl2, wobei Oetaacetyjgentiobiose erhalten wurde, in Form
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vou Oentiobiose yerkniipft Bind) u. ein Mol. oines Methylatherzuckers, yielleicht Digi- 
lalose, handelt. — Bei 1-std. Erhitzen von I  m it verd. HC1 wurden die 2 Glucosereste 
entfernt, wobei auch dio OH-Gruppe an CI4 am unter diesen Bedingungen nicht er-

haltenen Thevetigenin, dessen
Zus. nach den unten angefiilirten Ergeb
nissen I I  entspricht, verloren geht. Das 
erhaltene Prod. wurdo mit H 2 ( + P t0 2) 
in dio Tetrahydroverb. iibergefuhrt u. diese 
bei 100° durch 8-std. Erhitzen m it 3,G%ig. 

HC1 vom letzten Zuckermol. befreit. Das olige Tetrahydroanhydrothovetigenin lieferto 
durch yorsichtigo Osydation mit Cr03 Telrahydroanhydrodigitozigenon, C23H310 3> 
F. 245—248°. I I  kami aber nicht ident. sein m it Digitozigenin (III), da dio Unter- 
schiede in der Wirksamkeit (minimale systol. Dosis an Katze u. Frosch) zwischen I  
u. Digitozin zu groB sind, ais daB beide das gleiclio Genin enthalten konnten. Da die 
HO-Gruppe an C3 in I I I  trans-Stellung zur CH3-Gruppe an CI0 hat, befindet sie sich 
in I I  in cis-Stellung. Dementsprechond liefert auch das aus I  mit sd. alkoh. HC1 
(4 Stdn.) erhaltene Anhyd.rothevetige.nin, CŁ3H320 3 (IV), Kry stalle, F. 218—220°; 
[a]o18 =  +40,0° (Chlf.), eine Mol.-Verb. m it Digitonin, iiber die es isoliert wurde. — 
Oxydation von IV mit Cr03 fiihrte zu Anliydrodigitozigenon (Tozigenon). — Das von 
K. K. Ch e n  u . A. L in g  Ch e n  (1. c.) aus den Thevetianiissen erhaltene Kokilphin 
erwies sich ais Saccharose. — Dio von E l d e r f ie l d  (yorst. Ref.) einigen D eriw . von I  
gegebenen Zuss. u. Formeln werden in Zweifel gezogen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 
2368—72. 7/10. 1936. Gottingen, Univ.) B e h r l e .

R. Tschesche und K. Bohle, Uber pflanzliche Herzgifte. 12. Zur Slereochemie 
der Herzgiftaglykone. (11. ygl. yorst. Ref.) Theorot. Uberlegungen darubor, daB dic 
geringe Herzwirksamkeit von Uzarin auf die trans-Verknupfung der Ringo A u. B 
zuriickzufiikren ist, u. daB sehr wahrscheinlich im Strophanlidin u. wolil auch im Periplo- 
genin die Ringe A u. B  cis- u. nicht trans-Anordnung haben. Es ist also in allen gut 
herzwirksamen u. genauer untcrsuchten Herzgiften der Digitalisgruppe die cis-Ver- 
knupfung der Ringo A u. B  die Regel. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2443—46. 4/11. 
1936.) B e h r l e .

R. Tschesche und K. Bohle, Ober pflanzliche Herzgifle. 13. Die Konstitułion 
des Samienlogenins. (12. ygl. yorst. Ref.) Aus angeblichen Samen von Strophantus 
liispidus, die schon von TSCHESCHE (C. 1935- I. 2539) untersucht warcn, wurde jetzt 
Sarmentocymann, C23H3,0 5, isoliert. Da dieses in Strophanthus-hispidus-Samen nicht 
vorkommt, miissen die Samen von einer anderen Strophantliusart stammeu. Sie sind 
nach MARKGRAF wahrscheinlich ein Gemisch, das von Strophanthus Barteri Francli. 
u. yon Strophanthus Preussii Englet Pax stammen konnte, was aber aus den aus Nigeria 
stammenden Samen nicht sicher ermittelt werden kann. Die Strophanthus-hispidus- 
Samen des Handels fuhren also wohl zum groBen Teil diese Bezeichnung zu Unreeht. 
Die Bezeiehnungen ais Hispidogenine fur die Substanzen von TSCHESCHE (1. c.) muB 
naturlich fallen, es erwies sich das dortige a-Anhydrohispidogenin A  ais a.-Anhydro- 
sarmentogenin, das p-Anhydrohispidogenin A  war anscheinend nicht einheitlich gewesen 
u. das Dianhydrohispidogenin B  hat nicht dio 1. c. angegebene Zus. C23H30O(|, sondem 
C23H 320 6 u .  ist eine Monoanhydroyerb. Von einer neuen Namengebung fiir letzt- 
genannto Verb. wird yorlaufig abgesehen.

Durch ein aus Sarmentogenin (1) wie aus Digitozigenin (II) erhaltliches Lacton 
wurde bewiesen, daB das C-Gerust yon I  dasselbe ist wie das der anderen Genine der 
Digitalisgruppe. I  unteracheidet sich, wie aus weiteren Rlik. erschlossen werden kann,

115S
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von I I  nur durch die ster. Anordnung des H-Atoms an C9 u. wahrscheinlich hat in I I  
dieses H-Atom dieselbe Stellung wio in den Sterinen u. Gallensauren, w&hrend I die 
Ringe B u. C in cis- s ta tt in trans-Stellung enthałten wird. — <x.-Anhydrosarnienlogenon, 
CjjILgO,!, aus a-Anhydrosarmentogenin m it Cr()3 in Eisessig, F. 285—287°, sehr schwer 
lósl. in A. — a.-Tetraanhydrosarmentogenin (wahrscliemlich Isomerengemisch), C23H360 4, 
aus a-Anhydrosarmentogenin m it H., (+  P t0 2), Nadeln, F. 118—120°; [a]i>20 =  +11° 
(Chlf.). Daraus m it Cr03 in Eisessig a.x-Telrahydroanhydrosarmenlogenon, C23H 320 4 (III), 
Nadeln, F. 268—270°; [ajn21 =  +47,5° (Chlf.); Oxim, CMH 330 4N, Prismen vom Zers.- 
Punkt 240—242°, neben nicht rein erlialtenem a.2-Tetrahydroanhydrosarmenlogenon (IV), 
F. etwa 230°. — Kelodicarbonsaure C23H320 7 (V), aus I I I  m it Cr03 in Eisessig. Nadeln, 
F. 297—298° (Zers.); daraus m it Diazomethan Methylester F. 198—199°;
[a]D18 =  +36,7® (Chlf.). — Brenzketon C22H3a0.v durch trockeno Dest. von V, Krystalle, 
F. 222°, K p .12 270—280°. — a^Mcmokelon durch Erhitzen yon I I I  mit
amalgamiertem Zn u. HC1, Nadeln, F. 162°; [a]o16 =  +25,5° (Chlf.). Red. mit 
H2 ( + P t 0 2) fiihrto zum Alkohol C23H360 3i Nadeln, F . 226—228°. — a2-Monoketon
02.jHsą03 (VI), aus IV durch Red. nach CLEMMENSEN, Blattchen, F. 193°; [a]Dlc =  
+44,6° (Chlf.). — Alkohol CŁ3/ / sc0 3, aus VI mit H 2 (+  P t0 2), Nadeln, F. 206—208°; 
[a]D19 =  4 .49,5° (Chlf.). Daraus durch Dest. m it K H S04 bei 0,1 mm u. 170— 180° 
das Dehydrolaclon C23H3i0 2, F. 174—175°; [a]D18 =  +35,5° (Chlf.), das mit H 2 (+  PtO,) 
iiberging in das gesatt. Lacłon C^Fl^O., (VII), Blattchen, F . 189°; [a]D:o =  +35,4° 
(Chlf.), das schon von W in d a u s  u. S te i n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 61 [1928]. 2436) 
aus I I  erhalten worden war. — Monokelon G23H?A0 3 aus Digoxigenin, aus Tetrahydro- 
anhydrodigoxigenon m it amalgamiertem Zn u. HC1, Blattchen, F. 215—218°; [ « ] d 13 =  
+113° (Chlf.), enthielt moglicherweise noch etwas gesatt. Lacton. Bei Red. mit 
H2 (+  P t0 2) u. Dest. des entstandenen Alkohols m it K H S04 im Vakuuin cntsteht 
obiges Dehydrolaoton C23H310.> yom F. 175°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2497—2504. 
4/11. 1936.) ‘ “ B e h r l e .

H. N. Rydon, Die Kondensation des a-Broniisobultersaureathylesters mit n-Alkyl- 
malonsaurediathylestcr. E in Bcitrag zur Slruldur der Lupinalkaloide. N ach  B o n e  u . 
SPRANKLING (J .  chem . Soc. L ondon  75  [1899]. 839) f iih rt d ie  K o n d ensa tion  de r a-Brom- 
ester (I) m it Natriumalkylmalonester (II, X  =  COOC2H6) in A. n ic h t n u r  zum  Carb- 
dthoxybenisteinsaureester (III, X =  COOC2H5), sondom  au ch  zum  isom eren Carbiilhoxy- 
glutarsdureesler (IV, X  =  COOC2H5). J e  n ach  den  S u b s titu en ten  fiir R, R ' u. X eni-

R' R ' H  R'
CHs-Ó-COOC2H5 + -  CH,-Ć-COOC,H6 +  R.Ć-COOC2HS H-Ć-COOCsH6 

R-Ó-COOCaH6 lir  X R
x i i i  i n CHj- ć-cooc+i,

IV  X
stehen I I I  (1. Zahl) u. IV (2. Zahl; beide in % ; bereehnet auf Gesamtausbeute an 
Dicarbonsaure) in ganz yerschiedenen Verhaltnissen (ygl. ING, C. 19 3 3 . II . 880.) 
(Fiir II) : Malonsaurediathylester (M) (Ausbeute an III): 66; (Ausbeute an IV): 33. 
Methyl-M 0; 100. Athyl-M 0; 100. n-Propyl-M 9; 91. n-Butyl-M 35; 65. n-Amyl-M 48 
(im Mittel); 52 (im Mittel). Daraus zieht Vf. 3 Hauptschliisse: erstens die Ausbeute an
IV wachst, wenn X  durch C0CH3, CN u. COOC2H 5 ersetzt wird, zweitens ist R  =  CH3 
giinstiger ais R  — H, wird R dagegen durch die Athyl-, Propyl-, Butyl- oder Amyl- 
gruppe ersetzt, so yermindert sieh die Menge an IV. Drittens wachst die Ausbeute an IV 
fiir R  =  CH3 s ta tt R  =  H. — In g  hat nun beim Abbau yon Anagyrin ein Imid  
Cn Hl90 2N  erhalten u. dieses m it dem synthet. hergestellten a-Methyl-a'-n-amyIgIutar- 
saureimid yerglichen. Auch die Formeln fiir Lupanin u. Spartein (ygl. Clemo u. R a p e r , 
C. 1933 . I I . 1877) basioren ebenfalls auf dieser Identitat. Da sieh jedoch herausstellte, 
daB das synthet. Prod. von ING nicht einheitlich war, hat Vf. dio Synthese der isomeren 
a,a-Dimethyl-a'-n-amylbernsteinsaure u. a-Methyl-a'-n-amylglutarsaure, sowie ihrer 
Imide ausgefiihrt, um einen direkten Vergleich mit dem Abbauprod. aus Anagyrin zu 
ermóglichen. Durch Kondensation yon a-Cyan-a',a'-dimethylbematein£aureester mit 
n-Amylbromid erhielt Vf. a-Cyan-a/,a/-dimethyl-a-n-amylbernsteins&ureester, dessen 
Hydrolyse u. Decarboxylierung die tx.,a.-Dimeihyl-a'-n-amylbemsteinsdure mit F. 119° 
gab. Dieselbe Saure entstand durch Kondensation von a-Bromisobuttersaureester mit 
n-Amylmalonsaurediathylester. Das <x,x-Dimethyl-<x'-n-amylbernstein«iureimid schm.
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aus syntliet. Siiuro boi 64—65°, Misch-F. mit Imid aus Anagyriii 53—57°. — Dic cis- 
a.-Melhyl-v/-n-amylglularsaure wurde dureh folgende Rkk. synthetisiert: 
C H ,-C H -C 0 0 C .,H 5 A i/H g  CH3.CH.COOCsH5 P B r ,  CH3 .CH-COOCsH6

3  I -  5  >  3 I 3 0  >~ 1 3 5

CHO CH„OH CH2Br
i  A m —C H -(C O O C ,H ( ),

CH3 .CH.COOH 0H 3—CH* COOCjH,
i H yd ro ly so  u . I

CHa <----------------------  CH,
l D ccarboxylicrung I

A m -C H .C O O H  A m -C —(COOC,H5)a
Am =  Amylrest. Das Prod. war ident. mit der durch Kondensation von n-Amyl- 
malonsaurediathylester u. a-Bromisobuttersaureathylester dargestellten Saure, F. 74 
bis 75°. — cis-u.-Methyl-a.'-n-amylglutarsdureimid schm. bei 71—72°, Misch-F. mit 
Imid aus Anagyrin 59—64°.

V e r s u c h e .  a-Bromisobultersduredthylester, K p .,2 58°. K o n d e n s a t i o n e n  
1—5. 0,05 g-Mol Alkylmalonester mit Natriumalkoholat (1,15 g Na in absol. A.) u.
0.05 g-Mol a-Bromisobuttersaureathylester 48 Stdn. unter RiickfluB erhitzt, dann 
in H 20, angesauert u. mit A. estrahiert. Der Riickstand aus A. wurde fraktioniert.
1. K o n d e n s a t i o n  m i t  M e t h y l m a l o n s a u r e d i a t h y l e s t e r .  Haupt-
prod. 01, Kp.u  150— 154“ (61% Ausbeute). Daraus mit KOH-die entsprechende Tri- 
carbonsaure, F. 157—160° unter Zers., die bei 160—180° C02 abgibt u. mit Acetyl- 
chlorid daraus cis-a,a'-Dimethylglutarsaureanhydrid, F. 94°, u. trans-ot.,a.'-Dimethyl- 
glutarsaure, F. 140°. — 2. K o n d e n s a t i o n  m i t  A t h y l m a l o n s a u r e -  
d i ii, t  h y  1 e s t  o r. 8,5 g Kondensationsprod. (63%), K p .13 158—161°, wurden er
halten. Die freie Saure, F. 65—70°, gab ais NHr Śalz beim Kochen mit CaCU-Lsg. 
keinen Nd., d. h. frei von a,a-Dimethyl-a'-athylbemsteinsaure. cis-oL-Methyl-uf-athyl- 
glutarimid, G^H^O^N, lange Nadeln, F. 116°. Erhitzen mit konz. HC1 iiber Nacht 
liefert cis-a.-Methyl-x'-dlhylglutarsdure, Nadeln, F. 63°. — trans-a-Metkyl-a.'-athyl- 
glutarsaure, Krystalle aus PAe., F. 107°. Ausbeute an beiden Isomeren ungefahr gleich.
— 3. K o n d e n s a t i o n  m i t  n - P r o p y l m a l o n s a u r e d i a t h y l e s t e r .  
8,5 g Kondensationsprod. (60%), K p .14 163—166°. Daraus uber obige Zwischen- 
stufen u.,a.-Dimethyl-a.'-n-propylbernsteinsdure, F. 145°. — trans-<x-Methyl-a.'-n-propyl- 
głutarsaure, F. 95°. — cis-a.-Methyl-a.'-n-propylglularimid, O^H^O^N, Krystalle aus 
PAe., F. 78°. Daraus cis-y.-Methyl-a.'-n-propylglutarsaure, aus PAe., F. 53°. — 4. K  o n - 
d e n s a t i o n m i t n - B u t y l m a l o n s a u r e d i a t h y l e s t e r .  Kondensations
prod. (64%)- Kp-u 173°. ot,a.-Dimethyl-a.'-n-butylbemsteinsaure, C10H18O< (33%) u. 
a-Methyl-z -n-bitfylglułafsaure, C10flrlsO4 (62%); beide Sauren sind yiscose Ole. — 
fi. K o n d e n s a t i o n  m i t  n - A m y l m a l o n s a u r e d i a t h y l e s t e r .  l i g  
Kondensationsprod. (64%). Kp-i_2 140—145°. cis-^-Methyl-y.'-n-amylglv.tarsdure, 
Cni/orjO,,, Blattehen aus PAe., F. u. Misch-F. 76°. •— a/j.-Dimethyl-^-n-amylbernstein- 
stiure, Nadeln, F. 119°. — trans-Saure wurde nicht gefunden. — 6. S y n t h e s e d e r  
a ,a  - D i m e t  h  y  1 - a ' - u - a  m y  1 b e r  n  s t  e i n  s a, u  r  e. Zuerst a.-Cyan-a.,ct.'-dimethyl- 
a-n-amylbemsteinsdureester, CleH2-1OiN , viscoses Ol, K p .22 187—191°, Kp.0j,  137°. 
tt.,a.-Dimethyl-a.'-n-amylbemsleinsdure, C11H 20O4, Nadeln aus A., F. 119°. — 7. S y  n - 
t h e s e  v o n  a - M e t h y l - a ' - n - a m y l g l u t a r s a u r e .  a-Formylpropionsaure- 
ilthylester u. Al-Amalgam. f}-Oxyisobuttersdureathyłester, K p .12 81—82°. Dann in 
Chlf. mit PBr3 gab p-Bromisobuttersduredlhylester, C6Hn 0 2Br, K p .I9 91—93° bzw. 
mit PC15 p-Chlorisobultersduredthylester, 0 IJ.ffu 0 2ClZ, K p .10 56—58°. — a.-Carbdthoxy- 
d-methyl-af-n-amylglutarsaureathylcster; hat K p .13 140—145°. — a-Methyl-a.'-n-amyl- 
glutarsaure, F. 74—75°. — D a r s t .  d e r  I m i d e .  a,a.-Dimełhyl-a.'-n-amyU>emstein- 
saureimid, G^H^O^N, prismat. Nadeln aus PAe., F. 64—65°. — a-Methyl-a'-n-a myl - 
glutarsdureimid, C^H^O^N, Nadeln aus PAe. Nadeln, F. 71—72°. Misch-F. beider 
Imide 52—56°. — l m i d e a u s d e n K o n d e n s a t i o n s p r o d d . v o n a - B r o m -  
i s o b u t t e r s a u r e e s t e r  u. n - A m y l m a l o n s a u r e d i a t h y l e s t e r .  Es 
gab dieselben Stoffe. (J. chem. Soc. London 1936- 1444— 48. Okt. London, Imperial 
College.) . B e y e r .

M. M. K atznelson und M. I. K abatschnik , Amidierungen mit Natrium- und 
Kuliumamiden. Uber a- wid  a '-Aminoanabasine. IV. NUrierung von a -Aminoaim bas in ■ 
(III. vgl. C. 1935. I. 3794.) (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1935. III . 169—72. 
Moskau, Akad. d. Wissensehaft^n. — C. 1936- I. 558.) K le y e r .
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K. S. Narang’ und J. N. Ray, Die elektrolylische Reduktion von Vasicin. Nach 
Mitteilung dieser Arbeit (C. 1936 . II. 993) wurde die Verb. I I I  dargcstellt u. ais ident. 
mit I  festgcstellt. — Die Best. der Misch-FF. der zwei Verbb. m it den von JUNEJA, 
Na r a n g  u . R a y  (C. 1935 . II. 3512) dargestellten Proben ergab Depression. — Die 
Umstandc der Bldg. von I I I  werden nochmals untersucht. (J. chem. Soc. [London] 
1936 . 1570. Okt. 1936. Lahore, Univ.) B usch .

Fr. KalthoJf, Uber die Alkałoide der Lobelia injluta.s Zusammenfassender Bericht 
iiber die alteren Verss. zur therapeut. Verwendung genannter Pflanze u. zur Isolierung 
der in ihr enthaltenen Alkałoide, sodann iiber die Aufklarung der Konst. dieser Alkałoide, 
ihre Synth. u. ihre pharmakolog. Eigg. (Siiddtsch. Apothekcr-Ztg. 76 . 985—89. 
21/11. 1936. Bingen.) , LlNDENBAUM.

Walter Hiiekel und Werner Tappe, Stereoisomere Camphenilole. Von den beiden 
theoret. móglichen diastereomeren rf,i-Camphenilolen ist das vom F. 97° (I) schon lange 
bekannt. K o m p p a  u . BECKMANN erwahnten kiirzlich (C. 1936 . II. 307) ein zweites 
rf,i-Campheńilol, F. 74—75° (II), das wahrscheinlich zu I  diastereomer ist. Vff. stellten 
aus opt.-akt. Camphenilon (III) dic beiden diastereomeren opt.-akl. Camphenilole, 
C9H 160 , dar: F. 76° (IV) u. 98—101° (V). [a]D (in A.) =  —23,0° (IV); +33,3“ (V). 
Sowohl bei der Red. von I I I  mit Na u. A., wie bei der katalyt. Hydrierung mit Pt-Mohr 
in Eisessig +  HCl entstchen IV u. V nebeneinander, in letztercm Falle V in groBercr 
Menge ais bei der alkal. Red., aber nicht in so uberwiegender Menge wie Isoborneol 
aus Campher. (Vgl. Va v o n  u . P e i g n i e r , C. 19 2 6 . I I . 1413.) Auch beim rac. Carn- 
phenilo?wxim erhielten die Vff. sowohl bei der alkal. Red., wio bei der katalyt. Hydrierung 
Gemische der beiden diastereomeren rac. Aminę.

V e r s u c li e. Camphen aus sibir. Fichtemiadelól, iiber Na dest., aus verd. A. 
umkryat., dest. u. sublimiert (Kp.743 157,8°, F. 49°, [a]o =  —95,7°), wurde 
mit Stickoxyden nach B la is e  u. B la n c  (C. 1 9 0 0 .1. 126. 765) zu I I I  oxydiert; F. 39°, 
Kp.jeo 193°, [a]c (Bzl.) =  —60,8°. Aus I I I  durch Red. m it Na u. A. ein Roh-Cain- 
phenilol, F. 63—72°, Kp. 198—199°, [cc]d =  —19,4°; nach Umkrystallisieren aus 
PAe.: F. 75—76°, [a]n =  —23,2° (enthalt vermutlich noch etwas III). Saures Phthalat, 
C17H20O.,, F. 146—147“ (aus Bzl. +  PAe.), [a]D10 (Bzl.) =  —72,9°. p-Nitrobenzoat, 
C16H 190 4N, F. (roh) 94—97,5°, [a]o =  —40,7°; aus A. u. PAe. abwechselnd um- 
kryst.: F. 96—98°, [a]o2° (Bzl.) =  —-42,1°; hieraus durch Hydrierung mit Pt-Oxyd 
in A. +  HCl: p-Aminobenzoat, C10H 2IO,N, F. 169° (aus A. u. PAe. abwechselnd), 
[gc]d30 (in A.) =  —60,4° (VI). Hieraus durch Verseifung mit alkoh. Alkali: IV (durch 
Sublimation gereinigt). — 5 g I I I  in 10 ccm Eisessig (mit HCl gesiitt.) mit 3 g Pt-Mohr 
hydriert, das Rk.-Prod. mit NaOH gekocht u. dest., K p.^  93— 94°, [a]o — —9,3°; 
hieraus p-Nitrobenzoat, roh, [a]n =  —22,4°. Beim Umkryst. des rohen halbfesten 
Camphenilols aus A. +  W. wird zuerst unreines IV erhalten, desgleiehen beim Um
kryst. der Mutterlaugen aus tiefsd. Petroleumathcr. Das in den Mutterlaugcn schlioBlich 
bis zur Drehung von + 5° angereicherte V wurde ins p-Nitrobenzoat (VII) ubergefuhrt, 
F. 97—99° (aus A. u. PAe. abwechselnd), [a]o =  -{-4,1°; hieraus wie oben das p-Amino
benzoat, C1cH 210 2N, F. 120—130°, [a]n =  •—0°; durch oftmaliges Umkryst. aus A. 
einheitlich: F. 161° (starkę F.-Depression mit VI), [a]o10 (in A.) =  +34,6°. Hieraus 
durch Verscifen mit methanol. KOH: V (durch Sublimation gereinigt). — Saures 
Phllialal (ster. nicht einheitlich; Darst. aus einer schwach linksdrehenden Fraktion 
von VII), F. 151—153,5°, [a]n =  +3°. — Die boi der alkal. Red. u. katalyt. Hydrierung 
aus inakt. Camphenilonoxim ais Diastereomerengemisch erhaltenen rac. Camphenilyl- 
aminę wurden durch fraktionierte Krystallisation (aus PAe.) ihrer Benzoylterbb., 
CIGH21ON, F. 149—151° (bei der alkal. Red. iiberwiegend entstanden) u. F. 104°, u. 
durch Auslesen getrennt. Die daraus regenerierten Amino wurden in die Acelyherbb., 
C„H 19ON, ubergefuhrt, F. 135— 136° (aus PAe.) u. 99— 100°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 
2769—72. 2/12. 1936. Greifswald u. Breslau, U niw .) GELMROTH.

Marcel Delepine, Ober die Darstellung und die Eigenschaftcn der Pinonsdure. 
(Vgl. Gr a n d r e r r in , C. 1936- I I -  4219.) Es ist bekannt, daB dio Ausbeute an Pinon- 
sauro bei der Oxydation von Pinen mit KMn04 durch Alkalien stark yermindert wird. 
Vf. liat gefunden, daB die Wrkg. des Alkalis nicht auf einer Racemisierung, sondern 
auf einer Umwandlung der gewólinlichen cis-Pinonsiiuro (I) in trans-Pinonsaure (II) 
beruht; bei der Einw. von Alkali auf reine akt. Pinonsaure verschwindet die Drehung 
nicht yollstandig, sondern nur bis zu einer bcstimniten Grenze, u. zwar um so schneller, 
je konzentrierter das Alkali ist. Beim Ansauern der Lsg. erhalt man einen Teil des 
angewandten Ausgangsmaterials zuriick ; ein Teil der Saure geht in ein unkrvstallisier-

XIX. 1. 75
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bares 01 uber. Dio Einw. von Alkali ist umkehrbar; das Drehungsvermogen des óligon 
Prod. steigt in alkal. Lsg. wieder bis auf den zuvor erreichten Gleichgewichtswert. 
Die trans-Form ist nicht auf diesem Wege, sondem nur uber die ebenfalls umwandlungs- 
fahigen Semicarbazone erhaltlich. Ais Zwischenstufe der Umwandlung I  ^  I I  ist 
t  CH3* C 0 \ p ^ — CH,— ^-CHa*COsH t t  H \  p  .— CH,—^ p  ̂ -CH,*CO,H
1 H > 0< -C(CHa)s> 0 < -H 11 CHs.CO'>L<-C(CHa)l-;>0<SH

I I I  CHS • C(OH): C < ^ > C H  • CH, • CO,H

eine nicht isolierte Enolform I I I  anzusehen. — In  ammoniakal. Lsg. verlauft dio Um
wandlung I I  I I I  sehr viel langsamcr; nach einigen Stdn. ist keine merkliche Muta- 
rotation nachweisbar. In  Pyridin oder Sodalsg. tr i t t  nach mehreren Monaten keine 
Drehungsiinderung auf. 10%ig. Essigsaure bewirkt bei 100° in 10 Stdn. ebenfalls 
keine Anderung. Setzt man daher bei der Oxydation geniigend (NH4)2S04 oder Pyridin- 
sulfat zu, so tr itt  keino Spur ólige Saure auf. — Nach Literaturangaben bildet d,l-Pinon- 
saure ein Osim, F. 150°, wahrend dic akt. Pinonsauren jo zwei Oxime, F. 128“ u. 191°, 
geben. Vf. hat gefunden, daB die reinen akt. cis-Pnionsauren nur ein Osim, F. 128°, 
bilden, u. daB das 191°-Oxim zur (akt.) trans-Pinonsaure gehórt. Das aus gleichen 
Teilen der akt. trans-Oxime erhaltene d,l-trans-Oxim hat F. 168“. — Die Beobachtungen 
verscl>ied. Autoren, daB im Vakuum dest. Pinonsaure sehr geringes Drehungsvermógen 
aufweist, ist auf teilweise Umlagerung in dio trans-Form zuriickzufuhren. Alkal. Ver- 
seifung von Estern fiihrt ebenfalls zu Gemischen aus cis- u. trans-Form. — d-cis- 
Pinonsdure, durch Oxydation von Pineń aus Aleppoterpentinól mit ICMn04 bei Ggw. 
von (NH4)2S04 oder von Pyridinsulfat. Krystaile aus A. +  PAe. F. 68—69°. Bei 
20“ losen 100 g W. 4,9 g, 100 g A. 105 g, 100 g Bzl. 102 g. [a]c =  +97,5° in Bzl., 
95° in Chlf., 81° in A., 77° in W., 67“ in NH3, 67,5° in Sodalsg.; Rotationsdispersion 
in diesen Lósungsmitteln u. Umwandlung in die d-trans-Saure durch Alkalien vgl. 
Original. Semicarbazon, C jjH jjO ^;,. Oktaeder, [a]n =  +90° in verd. NaOH, lósl. in 
kaltem A. zu ca. 0,45%, in sd. A. zu ca. 3%. Aceiat, Ci1H 1,0 3N3 +  C,H40 2, Nadeln. 
Das Semicarbazon geht durch Einw. von Essigsaure teilweise iń 1-trans-Pinonsaure- 
semicarbazon iiber. Oxim, Rrystallo aus A., F. 128°. [a]o =  +48° in A., +22° in 
Methanol. — d,l-cis-Pinonsaure, analog der d-cis-Saure aus d,l-Pinen. Bei 20° losen 
100 g W. 0,7, 100 g A. 8,5, 100 g Bzl. 2,4 g. Geht beim Erhitzen oder Behandeln mit 
NaOH teilweise in d,l-trans-Pinonsaure uber. — l-lrans-Pinonsaure. Das Semicarbazon 
Cu Hlf0 3N3 (Prismen, F . 207°, [a]o =  —88° in A.) entsteht bei der Einw. yon Essig
saure auf d-cis-Pinonsauresemicarbazon; die Saure ist fl. u. hat [<x] d  =  — 77° in Chloro
form. Oxim, F. 192°, [a]n =  —29,5° in Athylather. Die d-trans-Saure entsteht analog 
aus 1-cis-Pinonsauresemicarbazon. d,l-lrans-Phuynsdureoxim, aus der Saure (s. oben) 
u. NH2- OH oder aus gleichen Teilen d- u. l-Oxim. F. 168° (Blocli). (Buli. Inst. Pin 
[3] 1936. 174— 83. 15/8.) O s te r t a g .

Hans Fischer und Karl Bauer, Purpurine, Rhodine und Ehodinporphyrine aus 
Chlorophyll b. Neue Analogien zwischen Chlorophyll a und b. 8. Mitt. iiber Chlorophyll b. 
(7. vgl. C. 1935. II. 380.) 69. Mitt. zur Kenntnis der Chlorophylle.. (68. vgl. C. 1936. H. 
2387.) Darst. von Rhodin g5 durch Ubertragung der Decarboxylierungsmeth. von 
CMorin e zu Chlorin e4 auf Rhodin g7. — Bei dem bei der Decarboxylierung von freiem 
Rhodin g in Pyridin noch entstehenden zweiten Rhodin wird die Bldg. eines Lacton- 
ringes angenommen (I—II). Mit HJ-Eisessig entstehen aus I I  Rhodinporphyrin g5 u. gs. 
Auch aus Chlorin e konnto m it Pyridin ein Chlorin ei -y-oxymethyllaclon erhalten werden, 
welches m it H J  uber Oxymethylrhodoporphyrinlacłon in Chloroporphyrin e4 ubergcfiihrt 
werden konnte. — Bei der Decarbosylierung von Rhodin u. Rhodin konnte Rhodin g3 
neben 3-Desmelhyl-3-formylphylloporphyrin gefaBt werden. — Aus Rhodin g wurde 
m it HCl-CH3OH der Dimeihylester erhalten (III) (Rhodin g^-dimelhylester), der bei 
der Brenzrk. ein isomeres Rhodin gs =  Isorhodin g5 (IV) liefert. Mit H J  koimte 
diese Verb. zu Isorhodinporphyrin gs isomerisiert werden. — Weiter wurdo Rhodin
porphyrin ga-lactondimethylester (V) dargestellt durch Einw. von H J  auf (III). Bei der 
Darst. des Lactons entstand noch (bei nachfolgender Veresterung) Rhodinporphyrin g7- 
dimeihylester. — Somit ist festgestellt, daB die Abbauprodd. der a-Reihe auf ahnlichem 
Wege auch in der 6-Reihe zuganglich sind. — Auch die Purpurinrk. konnto nunmehr 
auf die 6-Reihe ubertragen werden. So wurde durch Behandlung von Phiiophorbid b 
oder Methylphaophorbid b m it methylalkoh. KOH u. nachfolgender Veresterung mit 
Diazomethan b-Phaopurptirin 7-trimethylester (VI) dargestellt. Wahrend dieses Purpurin
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beim Stehen in 20°/oig. HC1 keine Veranderung erleidet, geht Rhodin in das b-Phdo
purpurin 18 iiber. Entspreehend wurde aus Rhodin g-oxim das b-Phdopurpurin 7- 
eslerozim dargestellt. — Aus b-Phdopurpurin 7 entstand durch Kochen mit Pyridin 
(3-Desmethyl)-3-fonnylpseudoverdoporphyrin, aus b-Purpurin 18 durch Ringspaltung 
mit CH3OH-KOH ein Rhodin, welches ais Analogon von Chlorin pe m it b-Chlorin p0 
bezeichnet wird. Nach Kochen von b-Purpurin 18 mit Pyridin-Soda wurden zwei 
Porphyrine erhalten: die spektroskop, ident. sind m it dem HJ-Isomerisationsprod. 
des b-Chlorin pa bzw. b-Rhodoporpliyrin-y-carbonsaurearihydrid. — Durch Abspaltung 
des y-Glyoxylsaureresies in Phaopurpurin 7 wurde b-Rhodochlorin erhalten; daneben 
entstand (3-Desmethyl)-3-formylpseridoverdoporphyrin. Hinsichtlich der Farbunter- 
schiede des unstabilen Rhodins gegeniiber dem stabilen Purpurin nehmen Vff. an, 
daB im unstabilen Rhodin bzw. Chlorin die Glyoxylsaure in der Hydratform —C(OH)2- 
COOH vorliegt, die bei Veresterung in die Ketoform ubergeht. — SchlieBlich wird die 
Frage nach dem Ubergang der unstabilen Verbb. in die Anhydridpurpurine cingehend 
dargelegt.

N H  N NH
=0-------i

H,C CH* HCOH HOC- 
CH, COOH » ^  
COOH I

NH
=c --------------- IV wio III, Jedoch

H ,C '= = 'C H . CH, HOOCj5---- U h , statt COOH Iu 0 nur H - |-
CH, COOCH, ir  

III COOH

NH

"ch! \  NH

H-.C=====CH=CH, £ > C m........mC,H.
CH-

'\* T T  \
CH

------------
J  N NH \

C H , i
H ,C O O C  H .C O O C  C T | ?

!L „  J ........ Urr nń
V CH,

H,C====?CH, OC H,COOCH-------- ;-CHj

VI HaCOOC * COOCH, H  H 
b-Phdopurpurin 7

V e r s u c h e .  Oxim von Rhodin g1 ■diazoessigestemnlagerungsprod., c 10h 46o 9n 6, 
aus Aceton-CH3OH samtartig glanzende Krystallo, F . 229°. — O zim  des Pyrophdo 
phorbid b-diazoessigestemnlagerungsprod., C37H390 QN5, aus Pyridin-CH3OH Nadeln 
F. 278°. —• Rhodin gy dimethylesier, C35H 380 6N4, F. 190°. — Rhodin g5-y-oxymelhyl- 
lacton, C^H^OjN,, aus Aceton-CH3OH wetzsteinfórmige Krystalle, F. 215°, Spektr 
in Pyridin-A.: I. 665,3—639,8; H . 605—590,9; H I. 563,9—550; IV. 537,7—510; E.-A 
458,4. — Oxim yon Rhodin gB, C35H390 6N5, F. 214°. — Rhodin g^-dimelhylester-Cu-Salz 
C3sH360 5N4Cu, aus Aceton griine Nadeln, F. 181°. — Nitril von Rhodin g&-dimelhylester 
C35H 370 4N5, aus Aeeton-CH3OH blauschwarze rhomb. Prismen, F . 181°; Spektr. in 
Pyridin-A.: I. 661,4—636,2; II. 600,6—587,7; III . 558,3—547,1; IV. 532,2—517,6
E.-A. 447. — Cu-Salz, C35H350 4N5Cu, aus Eisessig lange blauviolette Nadeln, F. 188°.— 
Rhodinporphyrin gs-Fe-Salz, aus Eisessig Prismen, F. 286°, Hamochromogenspektr. 
I. 596,5—565,6; 551,4—527,4; E.-A. 478,6; Prod. der Oxork.: C36H 10O6N4, aus Pyridin 
CH3OH wetzsteinfórmige IĆrystalle, F. 214°. — Rhodin gs-y-oxyinethyllaclonoxim 
CmH360 5N5, aus Aceton lange, spitze Nadeln, F. 235°. — Cu-Salz des Lactons 
C31H320 5N1Cu, aus Aceton-CHjOH Stabchen, F. 162°; Dtazoessśj/Mfer-Anlagerungs 
prod. (an das Laclon), C37H380 7N4, aus Aceton-CH3OH umkryst., F. 240°. — Rhodin 
porphyrin ge, C^H^OgNj, durch H J-Abbau des Lactons. — Chlorin et-y-oxymethyllaclon 
Qj4H3a0 4N4, aus A., F. 166°. — Rhodin g3-methylesłer, C33H30O3N4, aus Aceton rhomb 
Prismen, F. 243°, Spektr. in Pyridin-A.: I. 658—639,5; II. 602,1—588,8; III . 567,8 
bis 553,4; IV. 537,3—512,9; E.-A. 452,8. — (3-Desmethyl)-3-formylphylloporphyrin 
melhylesler, C33H30O3N4, aus Pyridin-CH3OH braune Nadeln, F. 233°, Spektr. in Pyridin 
A.: I. 655,7—644,5; II. 605,7—587,1; III . 565,S—549,6; IV. 528,5—509,7; E.-A. 454,2 
R. d. I . : I II , IV, I, I I ;  Oxim, C33H370 3N6, aus Pyridin-CH30H  rhomb. Prismen
F. 244°. — Rhodin g^-dimethylester, C3eH380 7N4, aus Aceton Rechtecke, F. 274°, HCI

75*
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Zalil ca. 12. — Cu-Sah, C3(!H 3IJ0 7N4Cu, aus Aceton-CH3OH Nadelchon, F . 246°. — 
Isorhodin g^-dimethylester, C,5H380 5N4, aus Aceton-CH3OH Spindebi, F. 255°, Spektr. 
in Pyridin-A.: I. 660,1—638,6; II. 600,2—588,4; III . 568,3—551,6; IV. 537,7—512,5;
E.-A. 454,8. Rhodinporphyrin gs-lactondimethylester (V) (?), C36H30O4N4, aus'Pyridin- 
CH3OH in langen Nadeln, F. 258°. Spektr. in Pyridin-A.: I. 650,6—641,5; II. 599,1 bis 
584,8; III . 562,7—552,1; IV. 530,3—511,3; E.-A. 452,8. — b-Phiiopurpurin 7-trimethyl-

■ ester (VI), C37H38OsN4, aus Aceton-CH.,OH griinschwarze rhomb. Prismen, F . 252°; 
Spektr. in Pyridin-A.: I. 687,5—640; II. 608; III. 569,2—553,3; IV. 539,5—508,5;
E.-A. 463,0; Monoxim, C37H3!,08N5, aus Aceton-Methanol Stabchen, F. 238°. — b-Pheio- 
purpurin 18, C,3H3r)0 (1N 1, aus Aceton-CH3OH Nadelchon, F. >360°; Spektr. in Pyridin- 
A.: I. 691,5—654,1; II- 619,7; III. 563,2—533,2; IV. 528,5—512,1; E.-A. 458,3; m it 
Diazomethan yerestcrt, C34H320 6N4, F. 282°. — (3-Desmethyl)-3-}ormylpseudoverdo- 
porphyrindimethylester aus b-Phdopurpurin 7-ester durch Erhitzen in Pyridin. 
Cj.Ho.OsN,, HCl-Zahl ca. 14; aus Pyridin Spindeln, F. 250°. Spektr. in Pyridin-A.: 
I. 649,9—643,3; II. 599,1—585,8; III . 560,8—550,0; IV. 527,8—509,8; E.-A. 453,7. — 
Diazoessigcsteranlagemngsprod., Ć37H380 7N4, aus Pyridin-CH3OH rhomb. Stabchen.
F. 228°. — b-Chlorin p0-trimethylester, C3eH3a0 7N4, aus Aceton-CH:,OH rhomb. Prismen,
F. 261°; Spektr. in Pyridin-A.: I. 668,8—641,6; II. 607,3—592,5; III . 565,2—549,2; 
IV. 534,9—508,5; E.-A. 452,6. — b-Rkodochlorindimethylester, C3lH 3(;05N4, aus Accton- 
C1I30 H  in rhomb. Tafeln, F. 198°; Spektr. in Pyridin-A.: I. 663,9—640,4; II. 603,0 bis 
591,8; I II . 564,6—549,0; IV. 534,9—509,2; E.-A. 453,3. (Liebigs Ann. Chem. 523. 
235—84. 7/8. 1936. MUnchen, Techn. Hochsch.) Sie d e l .

Hans Fischer und Hans Kellermann, Teilsynthese von Phdoporphyrin a5 und 
Phylloerythrin. 70. Mitt. zur Kenntnis der Chlorophylle. (69. vgl. vorst. Ref.) Es ist 
Vff. gelungen, durch katalyt. Red. u. Reosydation Isochlorin chester in Isochloro- 
porphyrin e^diester iiberzufuhren (I). Bei Einw. yon Dichlormelhylałher auf das ent- 
sprechende Hdmin u. naclifolgender Enteisenung entstand 9-Oxydesoxophdoporphyrin as
(II) (vgl. C. 1935.1. 3673), welches m it C r03-Eisessig in Phdoporphyrin a- uberfuhrbar 
ist. — Das Bromierungsprod. von Isochloroporphyrin Cydimethylester gibt beim Erhitzen 
Phylloerythrin.

Ve r s u c h  e. Isochloroporphyrin e^-dimethylesterhdniin, C3iH 380 4N4FeCl, aus Eisessig 
rcehteckige Tafeln, F. 289°, Spektr. in Pyridin-A.: I . 561,7—547,7; II. 532,8—512,1:
E.-A. 457,8, Hamochromogenspektr.: I. 565,4:—545,4; II. 534,7—509,0; E.-A. 450,5. — 
!)-Oxydesoxophdoporphyrin <7S (II), C30H40O5N4, aus A. sehrag abgeschnittene Prismen,
F. 282°, — Phdoporphyrin g^-dimethylester, C3CH380 5N1, mit Aceton extrahiert, aus
A. Prismen, F. 281°. — 6-Bromisochloroporphyrin e^dunethylesier, C35H390 4N4Br, mit 
Aceton extrahiert, rautenforraige Blattchen, F. 249°, Spektr. in Pyridin-A.: I. 634 
bis 629,2: II. 591,6—572,3; I II . 547,6—536,4; IV. 519,4—491,5; E.-A. 441,4. R. d. I.:
IV, II, III, I. (Liebigs Ann. Chem. 524. 25—30. 24/8. 1936. Miinehen, Techn. 
Hochsch.) SlEDEL.

Hans Fischer, Karl Herrłe und Hans Kellermann, Ober Mesopurpurine, Vinyl- 
chlorine. und ihre Derivate. 71. Mitt. zur Kenntnis der Chlorophylle. (70. vgl. yorst. 
Ref.) Vff. geben zuerst eine neue einheitliche Nomenklatur der Chlorophyllderiw. 
Das dem Chlorophyll zugrundeliegende Geriist wird nunmehr Phorbin (I) genannt. 
Die Phorbindcńw., dio den Athylrest in 2-Stellung tragen, werden durch die Vorsilbe 
Meso- gekennzeichnet. Die Form ohne isocycl. Ring (II) wird mit Chlorin bezeichnet. — 
Aus Mesophdophorbida wurde das Mesopurpurin7 mittels propylalkoh. KOH dar
gestellt. Beim Kochen seines Esters in Pyridin entsteht Rhodoporphyrindimethylester 
unter Absprengung der y - Glyoxylsdureseitenkette. Nebenprod.: Mcsopurpurin 18, 
welches beim Erhitzen in Rhodoporphyrin-y-carbonsdureanhydrid iibergeht u. mit CH3OH- 
KOH zur Tricarbonsaure aufgespalten wird. Der Wasserstoff, der beim tlbergang

'cii, CH- h!
OH. COOCHa
COOCH, I
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von CMorinen zu Porphyrinen abgespalten wird, konnte noch nicht nachgewiesen werden.
— Durch Erhitzen von Mesopurpurin 7 mit propylalkoh. KOH wurde meso-Rhodoćhlorin 
unter Abspaltung des y-Glyoxylsdurerestes dargestellt. Conants Chlorinf konnte ais 
Rhodoćhlorin identifiziert werden, welches mit HJ-Eisessig in Rhodoporphyrin ubergeht. 
Durch Decarboxylierung von meso-Rhodoćhlorin in Pyridin-Eisessig konnte illesopyrro- 
chlorin erhalten werden, welclies bei Schmelze wie bei Einw. von CH3OH-KOH in 
Pyrroporpliyrin ubergeht. Ebenso wurde aus Rliodochlorin das noch unbekannte 
Pyrrochlorin (III) isoliert, welches beim Schmelzen unter Isomerisation in Pyrro- 
porphyrin iibergeht, mit Alkali-Luft in Vinylpyrroporphyrin. — SchlieBlich wurde 
durch Veresterung von Purpurin 7-mono>nelhylester mit HC1-CH30H  ein Dimełhylester 
erhalten mit unverestertem GlyoxyIsaurcrest. Durch Brcnzrk. ging Mesochlorin ee in 
Mesophyllochlorin iiber.

f
Ó1IC

NH

I—~-7=Jh HiCi°gn -?---- - a  H ,C ł°g ^ ------- J— H “  I H . C ------------CHj 11—---CH,
r  h V w  TT H  H  C H ! H  HI  H ,C  H  H  i i  n i  CO O H

V e r  s u c h e. NeueVorschrift zurHydrierung yon Phaophorbida. — Mesopurpurin7 
C3;H42 0 7N4 (Ester), aus Aceton-CH3OH spindelfórmige Blattchen, E. 215°, Spektr. 
in Pyridin-A.: I. 699,1—644,5; II. 545—531,5; III . 513,2—484,5; E.-A. 442; spezif. 
Drehung: [a];,,000-730 =  -f-210°. — Rhodoporphyrindimethylester, C34H 380 4N4. — Meso
purpurin 18-melhylester, C3.,H3I505N4, aus A. Nadeln, F . 266°, Spektr. in Pyridin-A.:
I. 698,7—662,8; I I . 637,7—617,6; I II . 543—532,8; IV. 509,2—495,5; V. 474,3; E.-A. 
433,2; spezif. Drehung: [a]20° 00-730 =  +12 1 0°. — Rliodoporphyrin-y-carbonsdure- 
anhydridester, C31H340 5N4, durch therm. Zers. von Mesopurpurin 18, F. 256°; durch 
Verseifung daraus m it CH3OH-KOH u. Nachyerestern mit Diazomethan Rhodo- 
porphyrin-y-carbonsdureesler, F. 252°. —- Mesochlorin pa-trimethylesler, C30H42O0N4, 
aus A. rhomb. Blattchen, F. 201°, Bpczif. Drehung: fa],0890-730 =  +334°; Spektr. in 
Pyridin-A.: I. 679,7—641; II. 626,7; III . 610,9—595,9'; IV. 555,7; V. 530—522,2;
IV. 507,8—481,4; E.-A. 432,5. — Mesorhodochlorinester, C31H40O4N4, aus A. Nadelchen, 
F. 176°, Spektr. in Pvridin-A.: I. 670,6—637,7; II. 629,2—622,1; I II . 606,3—592,5;
IV. 524,7—519,3; V.“ 507,4—478,0; E.-A. 429,7; [a]20690-730 = —2 99°. — Cu-Salz, 
C34H 380 4N4Cu, aus A. Nadeln, F. 196°, [a]20° 90-730 =  —242°. — Mesorhodochlorin, 
C32H30O„N4, aus A. lange griine Nadeln, F. 275°; [a]20630-730 =  —3 6 4°; Cu-Salz, 
C32H310 4N4Cu, aus A. Nadeln, F. 298°; [a]20° 90-730 =  —67 6°. Mesopyrrochlorin, 
C3iH ,A N 4, aus PAe. in drusigen Nadelchen, F. 229°, Spektr. in Pyridin-A.: I. 656.7 
bis 627,3; II. 617,7—611,1; III . 595,3—583,5; IV. 525,7; V. 519,8—515,7; VI. 500,4 
bis 473,8; E.-A. 429,4; [a]20«90-730 =  —536°. — Rhodochlorinesler, C31H380 4N4, F. 207°, 
aus Aceton-CH3OH, [a]„0° 00-730 =  —453°. Diazoessigesteranlagerungsprod. C3-H4oOcN4, 
aus A. Nadeln, F. 198°’; [ a 00-730 =  —30 2°. — Pyrrochlorin (III), C31HM0 2N4, aus 
A. Nadelchen, F. 220°; HCl-Zahl 7; Spektr. in Pyridin-A.: I. 668—636,7; II. 604,2 
bis 593,3; I II . 552,4—545,1; IV. 524,8—520,5; V. 506—475,1; E.-A. 432,9; [a]20890-730 =  
—417°; Diazoessigesteranlagerungsprod- zeigt Blauyerschicbung im Spektr. — Vinyl- 
pyrroporpliyrinmethylester, C32H 310 2N4, aus A. prismat. Nadeln, F. 244°. Spektr. in 
Pyridin-A.: I. 624,3; II. 569,8; III . 541,6-^526,2; IV. 510,6—483; E.-A. 437,2. — 
Purpurin 7-dimethylesler, C36H 380 7N4, aus A.-CH3OH Spindeln, F. 178°. — Meso- 
phyllochlorin, C33H40O2N4, aus A.-CH3OH drusige Nadeln, F. 147°: [a]2l)690-730 =  —392°. 
Bromierungsprod. von Mesophyllochlorinester, C33H3sOoN4Br2, aus A.-(]H3OH Nadelchen, 
F. 150°; [cc],0690-730 =  —580°; Spektr. in Pyridin-A.f I. 682,5—648; II. 620,2—602,6; 
III . 562,3; IV. 540,4—529; V. 516,7—488,3; E.-A. 437,8. (Liebigs Ann. Chem. 524. 
222—50. 4/9. 1936. Miinchen, Techn. Hochsch.) SlEDEL.

R. de Fazi und F. Pirrone, Ober die chemische Konstitulion des Cholesłerins. 
X III. Mitt. 13,lS-Dimelhyl-9,13-cyclopenlano-5,6-dehydrohydrophenanthrol-(3) aus Chol- 
esterin. (XII. ygl. C. 1 9 3 6 . II. 4223.) Vff. wiederhoicn fruhere Vcrss. (vgl. C. 1932 . I. 
3301), bei denen die groBe Seitenkette des Cholesłerins yon 8 C-Atomen abgespalten u. 
eine Verb. vom F. 201° erhalten wurde, die aber wegen der damals zu geringen Ausbeute 
nicht nfiher untersucht werden konnte. Diese Verb. wird jetzt in besserer Ausbeute
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erhalten. — Cholesterin (F. 147—148°, [a]o25 =  —39,5° [in Chlf.]) wird im Gemisch 
mit Kupferchlorid im Metallbad 2 Stdn. auf 240—260° erhitzt. Unter HCl-Entw. 
entstehen die auch sehon fruher erhaltenen Prodd. (ygl. C. 19 3 2 . I. 3301). Besonders 

“CH, untersucht wird die aus dem Rk.-Prod. durch Chlf.
CHsj ’c h , extrahierte Verb. yom F . 202— 203°. Ih r kommt,

wie schon fruher (1. e.) angegeben, die Formel 
»  i S CI9H30O z u .  W d 1 '  =  —31,06° (in Chlf.). Es ist

H iC C H sC H 17 ®ch— CHj der sek. Alkohol, der dem Cholesterin mit ab-
jji(52 q1b gespaltener Seitenkette yon 8 C-Atomen entspricht,

H. i | ' namlich das 13,lS-Dimethyl-9,13-cyclopenlano-5/J-de-
HO n . * / 1 hydrohydrophenanthrol-{3) (I). Acetylderiv., C2iH 320 2,

CH, CH Nadeln, F . 185—186°. [a]D15 =  —39,02°. Liefert
1 bei der Verseifung mit 4%ig. alkoh. Kalilauge die

Verb. vom F. 202—203° zuriick. Die Verb. yom F. 202—203° liefert bei der Einw. 
yon Brom in Chlf.-Lsg. die Verb. Cn H30OBr2, kleine Nadeln, F. 164—165° (Zers.). 
(Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 23 . 887— 91. 5/6. 1936. Pisa, Univ.) F i e d l e r .

L. F. Fieser und E. B. Hershberg, Die Synlhese von Phenanthren- und Ilydro- 
phenatiłhrejiderimlen. IV. Hydrozylhaltige Verbindungen. (III. vgl. C. 1937 . I. 79.) 
Zur Darst. óstronahnlicher Substanzen mit 6strogener Wirksamkeit kondensierten Vff. 
Bernsteinsaureanhydrid mit a-Methoxynaphthalin unter Bldg. von jj-(l-Mrthozy- 
l-7wphthoyl)-propionsaure (I), welehcs sich durch Red., Veresterung, Kondensation 
mit Oxalester, C yclisierung u. Dehydratisierung in 9-Melhoxyphenanlhren-l,2-dicarbon- 
saureanhydrid (II) uberfiihren lafit. Ein zweiter Typ (IV) wurde ausgehend yon Anisol 
u. Bernsteinsaureanhydrid iiber die Oxalylyerb. (III) u. das ungesatt. Anhydrid (IV) 
mittels Addition von Butadien, Hydrierung u . Entmethylierung dargestellt. Nach 
der gleichen Meth. wurden auch 6,7 -Dioxyoctahydrophenanthren -11,12-dicarbon- 
saureanhydrid (VII) u. die entsprechende 7-Methoxyverb. (VIII) bereitet. Bei der 
BOUGAULT-Cyclisierung der Oxalylverbb. (z. B. III) tr itt neben dem ungesatt. An
hydrid oft auch das entsprechende aromat. Anhydrid auf, eine Wrkg. der Methoxyl- 
gruppe. Bei Verwendung schwacherer Saure kann diese Aromatisierung jedoeh ver- 
mieden werden. Durch Einw. yon Schwefel werden aus den ungesatt. Verbb. leicht 
die entsprechenden Deriyy. des Naphthalin-l,2-dicarbonsdureanhydrids gewonnen. — 
Entgegen der friiheren Mitt. besitzen Phenanthrendicarbonsaurcanhydrid u . das 3,4-Di- 
hydroderiy. nach einer von PlNCUS u. WERTHESSEN neu ausgearbeiteten Meth. keine 
ostrogene Wirksamkeit; dagegen sind II, VI, V II u. bes. V III deutlich wirksam.

CH, CO
OC,/X sCH,COOH

/ \ / \

OCH, 

CHaO,

COOCiHsI
CO

CEj0\ y \  \m  Y  I! jCHCOOC,Hs

CH,

C0|----- 1° 0C --0
00 CH>°v X  \ /

y \

Tli

\ / \ /  * v \ / HO
V e r s u c h e .  Kondensation von Phenolathern mit Bernsteinsaureanhydrid. 

In  eine Lsg. yon 0,4 Mol. Anisol (oder Veratrol) u. 0,42 Mol. Bernsteinsaureanhydrid 
in 400 ccm Tetrachlorathan u. 100 ccm Nitrobenzol unter Ruhren 0,84 Mol. A]C13 
bei 0—5° eingetragen u. 3 Tage lang bei 0—5° stehen lassen. Zers. mit Eis u. HCl, 
Losungsmittel mit Dampf abblasen. Ausbeute 70—98%. f>-(4-Methozybtnzoyl)-pro- 
pionsdure, F . 146—147°; fi-(3,4-Dimethoxybemoyl)-propionsdure, F, 157—159°; fi-{4-

*) Siehe auch S. 1171, 1175ff., 1190.
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Methoxy-l-naphthoyl)-propionsdure, F. 171—172°. — CLEMMENSEN-Red., modifiziert 
nach M a rtin . y-(4-Methoxy-l-naphthyl)-bulte,rsdure, C15H ięO.,. Platten, F . 129—130°. 
Athylester, Kp.le 239—242°. — Uberfiihrung der y-Arylbuttersaureester in  cyclische 
ungesatt. Anhydride. 0,104 Mol. Kalium (gepulvert) in 0,104 Mol. A. m it 0,15 Mol. 
Oxalester versetzen u. die klare Lsg. mit 0,1 Mol. des Buttcrsaurcesters in 300—350 ccm 
A. 8—10 Stdn. lang kochen. Ausfallendes K-Salz abtrenncn, mit A. waschen u. mit 
k. 60%ig. H2S04 unter A. zersetzen. Extraktion des Oxalylderiv. mit A. Die Konz. 
der H 2S04 variiert je nach den Substituenten. — 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalin-
1.2-dicarbonsdureanhydrid, C13H 10O4. Cyclisierung mit 80%ig. H 2SO.,. Umkrystalli- 
sation aus Bzl.-Bzn.; gelbe prismat. Nadeln, F. 164,5—165°. — 6,7-Dimethoxy-3,4-di- 
hydronaphthalin-l,2-dicarbonsdureanhydrid, G\,H120 5. Cyclisierung mit 70%ig. H 2SO,, 
auf dem Dampfbad. Tiefrote Nadeln, F. 192,6——193°. Rohausbeute 56%. — 6-Meth- 
oxy-7-methyl-3,4-dihydronaphth.alin-l,2-dicarbonsdureanhydrid, C14H 120 4. Mit 78%ig. 
H2SO.| bei 70—80%. Diinne gelbe Platten, F. 189,8—190,3°, Ausbeute 82%. — 
G-AIethoxy-3,4-dihydronaphthalin-l,2-dicarbonsdureanhydrid, C13H 10O4. Analog oben. 
Gelbe Nadeln, F. 164— 165°. — 9-Methoxy-3,4-dihydrophenanthrcn-l,2-dicarbonsdure- 
anhydrid, C17H 120 4. Mit 84%ig. Saure bei 100°. Orangerote Nadeln, F. 194— 197°.— 
Aromatische Anhydride. Entstehung ais Nebenprodd. bei obigen Cyclisierungen oder 
aus obigen Verbb. durch Erhitzen mit S bei 240—250° 7-Methoxynaphthalin-l,2-di- 
carbonsaureatihydrid; gelbe Nadeln, F. 194—195°. — f>-Melhoxy-7-methylnaphthalin-
1.2-dicarbonsdureanhydrid; gelbe Prismen, F. 215—215,5°. — 6-Methoxynaphthalin-
1.2-dicarbonsdureanhydrid; gelbe Nadeln, F. 210—210,5°. —- 9-Methoxyphenanthren-
1.2-dicarbonsdureanhydrid; orangegelbe Nadeln, F. 251—-252°. —• Diels-Adler-Rk.
Durch Dest. von 25 g frischem Butadien in eine gekiihlte Misehung von 10 g des ungesatt. 
Anhydrids in 15 ccm Dioxan u. anschlieBendes Erhitzen auf 160— 180° im Rohr (13 bis 
15 Stdn.); Reinigung durch Hochyakuumdest., Umkrystallisation aus Bzl.-Bzn., Ent- 
fernung von aromat. Additionsprod. durch Aufspaltung mit w. verd. wss.-alkoh. Alkali 
u. Umkrystallisation aus Bzl.-Benzin. 6-Methoxy-l,4,9,10,ll,12-hexahydrophenanthren-
11,12-dicarbonsdureankydrid; Prismen, F. 126,5—127°. — 6,7-Dimethoxyverb., Prismen, 
F. 138,6—138,8°. — 6-Methyl-7-methoxyvcrb., Prismen, F. 152—152,5°. Kochen mit
4-n. KOH, Erhitzen des getrockneten Dikaliumsalzes auf 350—420° u. Selendehy- 
drierung bei 300° liefert bei der Sublimation 2-Methoxy-3-methylphenantliren, CleH 140. 
F. 132—132,5°. Pikrat, C22H 170 8N3. Orangefarbene Nadeln, F. 142,5—143°. — 
2,3 • Dimethyl-6-mcthoxy - 1,4,11,12,13,14 - hexahydrochrysen-13,14-dicarbonmurcanhydrid, 
C23H 220 .I. Aus dem entsprechenden ungesatt. Anhydrid u. Dimethylbutadien. Prismen, 
F. 181—182°. — Octahydrophenanthrenanhydride. Aus obigen Verbb. m it A d a m s - 
Katalysator in Eisessig bei gewóhnlichem Druck; Umkrystallisation aus Bzl.-Benzin. 
6-Methoxy-l,2,3,4,9,10,ll,12-octahydrophenanthren-ll,12-dicarbcmsdureanhydridi Nadeln 
u. Prismen, F. 159—159,5°. — 6,7-Dimethoxyverb., prismat. Biischel, F. 146,5—147°. —
6-Methyl-7-methoxyverb., Nadeln, F. 149,5—150°. — 6,7-Dimethoxy-l,2,3,4,9,10,ll,12- 
octahydrophenanthren-ll,12-dicarbonsduredimethylester, C20H 2H 26O8. Aus derfreien Saure 
(aus Anhydrid) u. Diazomethan. F. 134,5—135,5°. -— Enlmethylierung. Aus je 1 g 
obiger Anhydride durch Erhitzen mit 10 ccm Eisessig u. 48%ig. HBr. Ausbeute 
ca. 80%. 6-Oxy-1,2,3,4,9,10,ll,12-ocMhydrophenanlhren-ll,12-dicarbonsdurcanhydrid.
Ci8H I60.i. Nadeln, F. 160—160,5°. — 6,7-Dioxyverb., C16H 160 5. Krystallbuschel,
F. 147,5—148,5°. Diacetylderiv., C20H 20O7. Platten, F. 151,5—152°. Dibenzoyl- 
deriv., C30H 2,O7. Nadelbiischel, F. 175—175,5°. — 6-Melhyl-7-oxyverb., Ci,H 180 4. 
MikrokrystaUe, F. 134,5—135,5°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2314— 18. 5/11. 1936. 
Cambridge, Mass., Conyerse Memoriał Labor.) Ve t t e r .

L. F. Fieser und H. L. Holmes, Die Synthesc von Phenanthren- und Hydro- 
phenanihrenderiralen. V. Die Addition von Dienen an cyclische a.,fS-ungesdłtigte Ester. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Bei der Einw. von Butadien oder 2,3-Dimethylbutadien an A ^D i- 
hydro-l-naphihoesdureathylester (I) zwischen 100—150° werden die entsprechenden 
Hexahydrophenanthrencarbonsdureester (II) mit 21—27% Ausbeute erhalten. Verseifung 
mit Na-Athylat bei 180° liefert die freien Sauren; die Selendehydrierung fiihrt zu 
Phenanthren u. 2,3-Dimethylphenanthren. — Diese Verbb. I I  beanspruchen deshalb 
groBcs Interesse, weil in ihnen die Carboxylgruppe am C13 die gleiche Lage einnimmt 
wie die Athylaminkette in Morphin (gemaB Formel IV von GuLLAND-ROBINSOJT). Ais 
Vergleichssubstanz mit Abbauprodd. von IV oder ais Zwischenprodd. der Synth. 
konnen sie daher von grofier Wichtigkeit sein. — Ais Ausgangsprod. zur Darst. von 
x-Oxalyl-y-phenylbuttersaureestem (VII, R =  H  oder CH3) yerwendeten Vff. y-Phenyl-
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biUlersdureester u. Oxalester. Mittels 15%ig. 
H2S04 entsteht aus VII mit 70% Ausbeute 
die entsproehende a.-Keto-S-phenylvalerian- 
stiure (VIII), die beim Erwiirmen mit 65%ig. 
HoS04 unter Cyclisierung den A 1-Dihydro- 
1-naphthoesdureester (IX) liefert. Durch 
Addition von Butadien an die 7-Methoxy- 

CHiO verb. IX u. anschlieBende Hydrolyse bildet
sieh 3-Methoxy-5,8,9,10,13,14-hexahydrophenanthren-13-carbonsdure (X). X soli zur 
Synth. morphiniihnlicher bas. Substanzen dienen.

V e r s u e h c .  Synthese von A 1-Dihydro-a-imphffwesauręn- —  z-Kcto-8-phenyl- 
mleriansdure, Cn H 120 :, (VIII). Aus y-Phenylbuttersduredthylester u. Oxalester analog 
IV. Mitt. Rk.-Prod. 15 Stdn. lang mit 700 cem 15%ig. H 2SO. koehen. Reinigung der 
Rohsaure uber den Athylester (Kp.12 165—170°). VIII, Platten, F. 68—69,5°. — 
A 1-Dihydro-'j.-napht)ioesaure, C11H 10O2 "(IX, R =  H). Aus obigem (72 g) durch 2-std. 
Erhitzen mit 450 ccm G5%ig. H tSO., unter Ruhren, Zers. mit W., Extraktion mit A. u. 
Hydrolyse mit heifier 5%ig. NaOH. F. 120—121", Ausbeute 8 5 % .— a-Keto-ó-(4-melh- 
oxyphenyl)-valeriansaure, C12H 140 j (VIII, R = — OCH3). Analog oben aus y-(4-Melh- 
oxyphenyl)-lniltersdared.hyles er. Diinne Platten, F. 74° (beginnt bei 65°), Ausbeute 
80%. Athylesier, ICp.10 190—192°. — T-Meihozy-A^dihydro-l-napli&esdure, ClsH 120 3 
(IX, R =  — OCH3). Analog oben. Umkristallisation aus Hexan; Platten, F. I l 6 
bis 1179. Athylester; K p .0 186—1S7°. — 7-Me hoxy-l-napklhoesdure. Aus obigem 
(0,6 g) u. 0,1 g S durch lV 2-std. Erhitzen auf 23Ó—240°. F. u. Misck-F. 169 bis 
170°. — 7 - M&thozy - 1,2,3,4 - tetrahydro -1 - riaph hoesaura, CI2H 140 ,. Mit A d a m s - 
Katalysator. Prismen, F. 137,5—138,5°. — Diels-Alder-Reaklion. — 5,8,9,10,13,14- 
Hexahydrophenanlhren-13-carbonsdure, C15H 180 2 (II). Durch 41-std. Erhitzen von 
l i g  A 1-Dihydro-l-naphthoesaureester, mit 10 g Butadien auf 150°, fraktionierte Dest. 
u, Koehen m it 10%ig. KOH. Das unverseifbare 01 cnthalt den Athylester, C3rH 20O2. 
Verseifung von 0,48 g Ester mit 2 g Na in 30 ccm A. bei 170° (18 Stdn.) liefert II. Kleine 
Prismen, F. 141,5—142,5°. — 6,7-Dim£thyl-5,8,9,10,13,14-hexahydrophenan1hrm-13-car- 
bonsdure, Cl7H 20O2. Analog oben iiber den Jft,!y?c^er(C19H 240 2, F . 49,5—50°). Krystall- 
biischel, F. 168—169°. Selendehydrierimg liefert 2,3-jDimelhylphenanthren, F. u. 
Misch-F. 78—78,5°.. — 3-Methoxy-5,8,9,10,13,14-hcxahydroplienanthrcn-13-carb(msaure, 
C16H 180 ;) (X). Aus IX (20 g) u. 15 g Butadien durch 21-std. Erhitzen auf 220—245°. 
Kleine Prismen, F. 139,5—141°. Athylester, Kp.la 202—204°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 
2319— 22. 5/11. 1936. Cambridge, Mass.) V e t t e r .

L. F. Fieser, M. Fieser und E. B. Hershberg. Die Synthese von Phcnanthreti- 
urul Hydrophenantlirenderimten. VI. 1',3'-Dike.tocydopmtenophenanthrcne. (V. vgl. 
vorst. Ref.) Durch Einw. von Essigester auf Phenanthren-l,2-dicarbonsauredimethyI- 
ester bei Anwesenheit yon Na entsteht der Diketoester II, der bei der Hydrolyse mit 
76% Ausbeute l ',3 /-Dikcto-l,2-eyelopentenophenanthren (III) liefert. Ebenso werden 
die isomeren Diketone IV u. das Dimethylenderiv. V in guter Ausbeute erhalten. Beim 
Koehen m it verd. Alkali bildet sieli aus IV wahrscheinlich VI, da die anseblieBende 
Decarboxylierang mit Cu-Carbonat u. Chinolin das bisher unbekannte 4-Acetylphcn- 
anthren (VII) liefert. Oxydation von VII mit Hypochlorit fiihrt zur bekannten Phen- 
anthren-4-carbonsaurc. Die analoge Alkalibehandlung to ii I II  ergibt ein Gemisch 
der beiden moglichen Acetylphenanthroesauren. — Im  Test von PiXCUS u. W e r t - 
HESSEN besitzt III eine ahnliehe óstrogene Wirksamkeit m c  l-Iveto-l,2,3,4-tetrahydro- 
phenanthren, wahrend IV vóllig unwirksam ist.

V e r  s u e h e. Phenanlhrm-3,4-dicarbonsaurmnhydrid, C10HaO3. Aus der Dihydro- 
rerb. mit S bei 320—330°. Citronengelbe Nadeln, F. 253,5—-254°. — 8,9-Acephen-
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VI VII
anthren-l,2-di<nrbonsaurearihydrid, C18H 10O3. Analoge Darst., orangegelbe Nadeln,
F. 297—298°. — Phcnanthren-l,2-dicarbonsaurcdimźthylcster, C18H 140 4. Aus dcm Di- 
kaliumsalz (aus dem Anhydrid, wss. KOH u. Methanol durch kurzes Erhitzen) u. 
Methanol-HCl; Umkrystallisation aus Methanol. Oder direkt aus dcm Anhydrid mit 
sd. Methanol-HCl. Schwach gelbe Nadeln, F. 131,8—132,2° u. daneben farblose Platten.
F. 132,5—133°. — 3,4-Dihydrophenanthren-l,2-dicarb(msduredimethylesler, C18H J80 4. 
Analoge Darst.; Nadeln oder Platten, F. 109,8—110°. — Phenanthren-3,4-dicarbon- 
siiuredimethylester, C18H 140.j. Lange Prismen, F. 114,5—114,8°. -— Phcnanlhren-3,4-di- 
carbonsuure, ClcH 10O4 • H 20. Aus dem Anhydrid mit sd. Alkali. — 8,9-Acephendnthren-
1,2-dicarbonsduredimcthylcstcr, C20HlcO.,. Schwach gelbe Nadeln, F. 170,6—171°. — 
l',3'-Diketo-l,2-cyclopentenophenanthren, C17H 10O2 (III). Durch 8-std. Erhitzen von 
4,85 g Phenanthren-l,2-diearbonsauredimethylester mit 75 ecm Essigester u. 3 g Na- 
Spanen, Nd. mit A. waschen u. mit sd. HCl-haltigem 95%ig. A. zersetzen. Umkrystalli
sation aus Dioxan-A. oder Bz).; schwach gelbe Nadeln, F. 240,5—241,5°, Ausbeute 
ca. 80%. — r,3'-Dihelo-3,4-cyclopenlenoplienanłliren, C1;H,<,02 (IV). Analog oben. 
Gelbliche Nadeln, F. 201,4—202°, Ausbeute 50%. Monosemicarbazon, C1BH J30 2N:,. 
Gelbliche Platten, F. 300—305° (Zers.). — 1' ,3' -Dike.lo-1,2-cyclopenteno-8,9-acephcn- 
anthren, C19H 120 2 (V). Gelbe Nadeln, F. 338—340° (Zers.), Ausbeute 65%. — 4-Acetyl- 
phenanthren-3-carbojisdure, C17H-20 3. Durch 6-std. Kochen von IV (1 g) in 50 ccm 
1-n. NaOH; Fallung m it Saure, "Umkrystallisation aus Bzl.-Bzn.; gelbliche Krystalle,
F. 201,5—202,5°, Ausbeute 84%. — 4-Acetylphenanłliren, ClcH520  (VII). Aus 0,48 g 
in 3 ccm Chinolin u. 50 mg bas. Kupferearbonat bei 240—260°. Mit A. verd., m it 
Saure u. Alkali waschen u. dest.; Umkrystallisation aus PAe.; Platten. F. 89,8—90,3°, 
Ausbeute 68% . Pikrat, C1(!H520  • C0H 3O;Na. Gelbe Nadeln, F. 129,5—130,5°. — 
Plienantlmn-4-carbonsaure. Aus VII durch lYj-std. Kochen mit Na-Hypochloritlsg.;
F. u, Misch-F. 171,5—173°. — Analoge Spaltung von I I I  fiihrt zu einem Gemisch, 
Cn H);0 :.. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2322—25. 5/11. 1936. Cambridge, Mass., Converse 
Memoriał Lab.) VETTER.

I. A. Remesov (Remesoif). Dic direkle Synlhese des Ai -Dehydroand,rosterons 
(Ai -3-Oxydtiocholetion-lT) aus Cholesterin. Durch Chromsaureoxydation von Cholesterin- 
dibromidacetat m it anschlieCender reduktiver Entbromung u. Verseifung (nahere 
oxperimentclle Angaben fehlen) wird ein Stoff vom F. 144—-146° u. der Formel C10H 2SO2 
(Analyse) in einer Ausbeute von 152 mg aus 100 g Cholesterin gewonnen, der Aktivitat 
im Hahncnkammtest besitzt u. angeblich /d.,-Dehydroandrosteron sein soli. E r ahnelt 
in der Loslichkeit u. a. 111. dem /];-Dchydroandrosteron (das iibrigens ebenfalls leicht 
ais Priip. vom F. 144— 146° zu erhalten ist; Anm. d. Ref.). (C. R. [Doklady] Acad. Sci. 
URSS [N .S .] 1936. I. 261—63. Moskau, Wissenschaftl. Inst. f. Chem. u. Phar- 
macie.) D annenbaum .

A. L. Bacharach. Chemie des Calciferols und Vitamins I)s. Ubcrsichtsbericht 
iiber die von WlNDAUS, BR0CKMA3\tN, W u n d e r l ic h  u . L in s e r t  mitgeteilten Er- 
gebnisse an Calciferol (Fitam-in iJ2), Vitamin Ds, 7-Dehydrositoslerin u. 7-Dehydro- 
stigmasterin. (Naturę, London 138" 387—89. 5/9. 1936.) VETTER.

A. E. Mirsky und Linus Pauling, Uber die Struktur von naiivm, denaiurierlen 
und koagulierten Proteinen. Nach Ansicht der Vff. stellt ein natives Proteinmol. eine 
ununterbrochene Polypeptidkett« dar, dereń einzelne Bruchstiicke in einer ganz be-

*) Siehe auch S. 1174, 1176, 1179 ff., 1310.
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stimmten, fiir das native Protein charakterist. Weise angeordnet sind. Diese be- 
stimmte Konfiguration wird durch Wasserstoffbindungen zwischen dem Peptid-N u. 
den O-Atomen u. auch zwischen den freien NH2- u. COOH-Gruppen der Diamino- 
sauren u. Aminodicarbonsauren aufrecht erhalten. Beim denaturierten EiweiB fehlt 
diese charakterist. Konfiguration. Die Denaturation kommt durch Auflosung der 
Wasserstoffbindungen zwischen den Seitenketten der Proteine zustande. Diese Theorie 
der Denaturierung wird an Hand von experimentellen Tatsachen eingehend besprochen. 
(Proc. Nat. Acad. Sci. USA 22 . 439—47. 1936.) B r e d e r e c k .

A. Passynski und Z. Zolotareva, Uber den isoionischen Punkt der Proteine. 
Vff. untersuchen die Abhangigkeit der isoion. Punkte verschiedener EiweiBstoffe von 
der Konz. einiger Elektrolyte. Die Messung des isoion. Punktes erfolgte nach der 
Methode von S0RENSEN durch Best. des Sehnittpunktes mehrerer Titrationskurren 
verschieden konz. Lsgg. Aus den Titrationskuryen elektrolytfreier Proteinlsgg. ziehen 
Vff. Riickschlusse auf die Ionenstarke der Proteinlsgg., die demnach 0,001 nicht 
tibersteigt. (Acta physicochimica U. R. S. S. 4. 505—26. 1936. Moskau, Karpov Inst. 
of Phys. Chem., Dept. of koli. Chem.) H a v e m a n n .

O. N. Golossowa, Studium der Peptisalion des Klebereiweifies mittels der Methode 
des Dreieckdiagramms. Vf. untersucht die Peptisation des KlebereiweiBes unter dem 
EinfluB verschiedener Peptisationsmittel, wie Alkohol, NaCl, Milchsaure u. Alkali. 
Aus der Menge des in Lsg. gegangenen Proteins wird auf den Peptisationsgrad 
geschlossen. Die Ergebnisse sind in Eorm der bekannten Dreiecksdiagramme dar
gestellt. Einzelheiten im Original. (Kolloid-Z. 76. 345—51. Sept. 1936. Moskau, Lab. 
f. Phys. Chem. d. Koli. d. Forschungsinst. f. Backereiind.) H a y e m a n n .

Georg Hahn und Heinrich Leditschke, Ober das Bienengift. 2. Der Magnesium- 
gehalt des Bienengiftes. (I. vgl. C. 1937. I. 634.) Aus 250 mg Rohgift, entsprechend 
1000 Bienen aus dem Winter, konnten rund 5 mg krystallisiertes Phosphat m it NH3 
ausgefallt werden, das sich funkenspektrograph. u. mikroanalyt. ais Mg-NH4-Phosphat 
ermitteln lieB. Das Sekret der Honigbiene enthalt daher ais einziges Metali Mg in 
groBeren Mengen, namlich zu rund 0,4%> bezogen auf Rohgift. AuBerdem waren auch 
Spuren Cu funkenspektrograph. nachweisbar. (Ber. dtseh. chem. Ges. 69. 2764—66. 
2/12. 1936. Frankfurt, Univ.) BEHRLE.

E. Biologische Cliemie. Physiologie. Medizin.
E t. A llge tne ine  B io log ie  u n d  B iochem ie.

P. Lecomte du Noiiy, Biochemie und Biophysik. Vortrag. (Buli. Soc. Chim. biol. 
18. 138—56. Jan. 1936.) K r e b s .

E. J, Bigwood, J. Thomas und H. Herbo. Die hemmende Wirkung der Blau- 
saure auf die biologischen Oxydationen. Vff. finden keine Wrkg. vou HCN auf die Oxy- 
dation von Hypoxanthin durch Methylenblau in Ggw. von Xanthinoxyden aus Milch. 
Die hemmende Wrkg. bei der Oxydation durch 0 2 wird der Rolle der Indolphenol- 
oxydase zugeschrieben. (Buli. Soc. Chim. biol. 18. 176—81. Jan. 1936. Briissel, Solvay 
Inst.) K r e b s .

Hans H. Pfeiffer, Weitere Nachweise der Elastizitdt des Protoplasmas. Vf. unter
sucht den EinfluB mechan. Krafte auf den Gelzustand des Protoplasmas. Mit steigender 
mechan. Belastung wird eine Abnahme der Viscositat beobachtet. Einzelheiten im 
Original. (Physics 7. 302— 05. Aug. 1936. Bremen.) HAVEMANX.

G. van Iterson, Die struktur der Wand von Yalonia. Die typ. kreuzweise Lagerung 
von Cellulosefibńllcn in alternierenden Schichten der Zellwande von Valonia u. a. 
Algen erklart Vf. durch Langsausrichtung der stabchenformigen Cellulosekrystallite 
im Protoplasmastrom. Dieser flieBt in der jeweils wachsenden inneren Schicht parallel 
der Zugrichtung der Wachstumsspannungen in der auBeren Schicht. Diese Richtung 
der gróBten Dehnbarkeit liegt senkrecht zu den dort abgelagerten Cellulosekrystalliten. 
Die Krystallite wachsen zu Fibrillen zusammen. (Naturę [London] 138. 364—65. 
29/8. 1936. Delft, Univ.) H a l l e .

Henrik Lundegardh, Theorie der lonenaufnahme in lebenden Zellen. Z usam m en- 
fassende U bersicht. (N aturw iss. 23 . 313— 18.) K r e b s .

M. Oesterlin, Chemotherapie, Fluorescenz und Krebs. (Vgl. C. 1936. II- 1019.) 
Vf. vergleicht die metallfreien Chemotherapeutica aus der Reihe der Acridine u. Chino-
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linę, also die malariciden u. die trypanociden Stoffe, mit den Wirkungsgruppen der 
Fermente (Lactoflavin u. Nicotinsaureamid). Beiderlei Substanzen besitzen einen 
anregungsfahigen Mol.-Zustand, der im RedoxpotentiaI u. im Fluoreseenzyermógen 
zum Ausdruek kommt. Beiderlei Substanzen konnen ihre Wrkg. erst naeh einer spezif. 
Bindung an hoehmol. Materiał entfalten, u. beiderlei Substanzen lassen sieh durch 
Natriumhydrosulfit in neutralem Medium reduzieren. Die unterschiedliche Wrkg. 
nahe versvandter KW-stoffo bzgl. ihrer carcinogenen Wrkg. erklart Vf. dureh die 
wechselnde Affinitat zur Bindung an hoehmol. Materiał. Zum Beweis dieser Anschauung 
synthetisiert Vf. eine Substanz, die keinerlei eareinogene u. pharmakol. Wrkg. auf- 
weist, in W. sohr sehwer losl. is t  u. ein ahnliches Depotvermógen besitzt wie Benzo- 
pyren. Die Substanz besitzt auch gleiehe Affinitat zum EiweiB der Zelle u. wirkt demnach 
ais „Interferenzmittel“ im Sinne des BROWNiNGschen Interferenzphanomens. In 
gleichen Gewichtsmengen m it Benzopyien vermischt, vermag der synthetisierte Stoff 
die eareinogene Wrkg. des Benzpyrens zu verhindern. Reines Benzpyren, sowie Gemisch 
wurden subcutan verabreieht. Die Tumorausbeute betrug im Falle des reinen KW-stoffs 
90%, im Falle des verabreichten Gemisches 0%- (Klin. Wschr. 15. 1719—22. 21/11. 
1936. Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankheiten, Chem. Abt.) O e s t e r l in .

Georg Hallemann, Die Bedeutung der Blutversorgung beim Krebswachslum und die 
Hornwntherapie. Hinweis auf die Bedeutung der die Geschwulst Yersorgenden Blut- 
gefaBe fiir das Krebswachstum u. Erinnerung an entsprechende, vom Vf. bereits 1931 
erhobene Feststellungen. (Z. Rrebsforschg. 45. 88—90. 1936. Dresden.) W e s t p h a l .
* Hannah Pierson, Ezperimenlelle Erzeugung ton Uterusgeschunilsten bei Kanincken 
durch Prolan. In  Verss. m it insgesamt 16 weiblichen Kaninchen, die wahrend der Be- 
handlungszeit (2 bis zu 13 Monaten) jeden 2. Tag subcutan 2 ccm einer 20-fachen Konz. 
von Schwangerenharn erhielten, ergab sieh, daB bei der einen Halfte nur Atrophie der 
Utcrusschleimhaut u. Degenerationserscheinungen des Epithels auftraten, wahrend die 
andere Halfte auf die Prolanwrkg. mit geringeren oder starkeren Graden drusiger 
Wucherung, mit Eindringen in die Muskulatur u. Tumorbldg. reagierte. Schwanger- 
schaft hatte auf die Prolanwrkg. keinen EinfluB. (Z. Krebsforschg. 45. 1—27. 1936. 
Munchen, Univ., Patholog. Inst.) W e s t p h a l .

Hans Schmidt, Arzneimittelsynthetische Studien uber Bici. Es wurde eine Reihe 
von Pb-Verbb. hergestellt u. auf Heilwrkg. beim Mausecarcinom u. Kaninchentumor 
untersucht. Eine schwache Wrkg. zeigte das Pb-Salz einer Nucleinsaure aus Kaninchen- 
carcinom. Pb-Salze aus Nucleinsaure aus Hefe, Thymus u. Mausecarcinom waren 
unwirksam, wie auch [aus (CH3)3PbCl mit NaOH dargestelltes] Dimelhylbleiozyd, das 
sehr empfindlich ist u. in haltbarer 1. Form erhalten werden konnte. Deutliche Wrkg. 
zeigten das durch Losen von Diphenylbleioxyd, (C6H6)2PbO, in einer Lsg. des Na-Salzes 
der Brenzcatechindisulfcmsaure in bestimmten Mengenverhaltnissen dargestellte 
Komplexsalz des Diphenylbleis m it brenzcatechindisulfonsaurem Na mit 13% Pb, 
fast farbloses in W. U. Pulver, u. das durch Aufloscn von Diphenylbleiacetat in einer 
Lsg. von calciumbrenzcateehindisulfonsaurem Na erhaltene Diphenylbleibrenzcatechin- 
disulfonsaure Calcium-Natrium, fast farbloses Pulver, 11. in W. Bei den vorst. beiden 
Komplessalzen gibt H 2S weiBe Fallung. Geringere Wrkg. tra t ein mit Diaminodiphenyl- 
bleibrenzcateehindisulfonsaurem Na, zu dessen Darst. Diphenylbleiacetat mit H N 03 
(D. 1,5) nitriert wurde zu Bis-[nitrophenyl]-bleioxyd, (N02'C ?H4)2P b0 , gelbes, schon 
beim leichten Erwarmen verpuffendes Pulver, das sieh mit TiCl3 u. alkoh. HCl redu
zieren laflt zu (durch mit NaOH aus dem Rk.-Prod. erhaltenem) Bis-[amiiwphenyl]- 
bleiozyd, (NH2-C„H4)2Pb(OH)2, gelbliches Pulver, das m it brenzcatechindisulfonsaurem 
Na obiges Komplexsalz bildet. — Yerwendung von Bleiisotopen (inakt. RaG vom 
At.-Gew. 206) s ta tt des n. Pb vom At.-Gew. 207,2 ergab bei den gepriiften Verbb. 
jedenfalls keine Verstarkung der Wrkg. (Med. u. Chem. 3. 418—28. 1936.1. G. Farben, 
Werk Elberfcld.) B e h r l e .

E. J. Bigwood, Guide des traveaux pratiąues de chimie biologiąue et mćdiciale de la Faculte 
de medecine de l’Universitć librę de Bruselles. Avee la collaboration de J. Thomas et 
P. E. Grśgoire. 3. ed. reraaniśe. Bruxelles: Universite Librę. 1935. (189 S.) 4°.

J. Duclauz, Ijeęons de chimie physiąue appliąuće a la biologie. VI: Piffusion dans les liąuides.
Traitó do chimie physique. T. 2. Chap. I. Paris: Hermann. 1936. (91 S.) 8°. 20 fr. 

J. Dnclaus, Leęons de chimie physiąue appliąuće a la biologie. V II: Diffusion dans les gels 
et les solides. Traitó de chimie physiąue. T. 2. Chap. 2. Paris: Hermann. 1936. (55 S.) 
8°. 12 fr.
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E s. E nzy m o lo g ie . G arung .
David I. Macht, Der Einflufi von Deuteriumoxyd auf die Wirkung einiger Enzyme. 

Oxydase aus Rattenmuskel u. Reduktase aus feingeinahlenem Samen von Lupinus 
albus wurden nach der THUNBERG-Motb. in H 20  u. D ,0  gepriift. Es zeigten sich 
grofie Unterschiede in der Entfarbungszeit einer gepufferten Standardlsg. von Methylen- 
blau. Die Unterschiede treten auch in verd. D20-Lsgg. (1: 100) u. in noch geringeren 
Konzz. von schwerem W. auf. Auch Katalase zeigto Aktiyitatsuntersehiede in H ,0  
bzw. D20 . (Buli. Amer. physic. Soc. 10. Nr. 5. 5. 12/11. 1935. Baltimore, Pharmakol. 
Forschungslabor., Hynson, Westcott u. Dunning, Inc.) WEIDENHAGEN.

C. V. Smythe, Die Umsetzung ton Jodacetat und von Jodacctamld mit verschiedenen 
Sulfhydrylgruppen, mit Urease und mit Hefepraparatcn. Die Gcschwindigkeit der Um
setzung yon Thioglucose, Thiosalicylsdure, Cystein, Olutathion u. Thioglykol mit Jod
acetat (I) bzw. Jodacelamid (II) bei pn =  6,1 u. 7,1 unter >SM/i(Zbldg. fallt fiir die Thiole 
in der angegebenen Reihenfolge. In  allen Fallen war die Umsetzungsgeschwindigkeit 
m it I I  groBer ais die mit I. Athylmercaptan reagierte bei ph =  8,3 u. 37° weder mit I 
noch m it II. — In  Bestatigung der Angaben von H e l l e r m a n n ,  P e r k i n s  u. C l a r k  
(C. 1934. I- 873) wurde gefunden, daB krystallisierte Urease (III) nur langsam von I 
inaktiyiert wird; dagegen erwies sich I I  ais wesentlich wirksamer. A e lc o - U  r  e a s e 
ist weniger empfindlieh ais III . Auf Grund von Bestst. der Menge yon I I I  zu 
yerschied. Zeiten wahrend eines Vergiftungsvers. mittels I I  lieB sich errechnen, daB zur 
yollstandigen Inaktiyierung von tJrease eine Destruktion von nicht mehr ais der Halfte 
der im Enzymmol. yorhandenen HS-Gruppen (vermutlich sogar von nicht mehr ais 
1/i) ausreicht. Eine Rk. von II  mit event. yorhandenen H 2N-Gruppen seheidet unter 
den Bedingungen des Vers. aus; trotzdem besteht dio Móglichkcit, daB auBer den HS- 
Gruppen noch unbekannte Gruppen des Enzymmol. mit I II  reagiert haben. — Im 
Gegensatz zu den iibereinstimmenden Verss. uber die relatiye Rk.-Fahigkeit yon 1 u. II 
gegenuber Thiolen u. Urease wurde beobachtet, daB die Vergarung von Glucose in 
Vi5-mol. KHjPO,, durch lebendo Hefe bzw. Hefeextrakte durch I  schneller gehemmt wird 
ais durch II; dasselbe gilt fiir dio Heramung der 0 2-Aufnahme durch Glucose bzw. 
CM^OH. Hier handelt es sich nicht um eine Sulfidbldg., jedoch ist zur Zeit keine chem. 
Gruppe bekannt, die m it I  schneller reagiert ais mit II. (J . biol. Clicmistry 114. 601—12. 
Juli 1936. New York, The R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. Res.) B e r s i n .

Ernst Waldschmidt-Leitz und Maximilian Gartner, Ober die enzymatische 
Spaltbarkeit von Dioxopiperazincarbmsmiren. Die Arbeiten japan. Forscher (IsiII- 
YAMA, T a z a w a , S h ib a t a ) iiber die Spaltbarkeit von Dioxopiperazinen mit carboxyl- 
haltigen Seitenketten durch Enzyme wurden einer Nachpriifung unterzogen. Zwei 
der angegebenen Substrate, Dioxopiperazindiessigsai!ie u. Dioxopiperazinmonopropion- 
saure wurden -weder durch gereinigtc pankreat. Enzyme, Trypsin, Chymotrypsin, 
Protaminase oder Carboxypolypeptidase noch durch roho Pankreasausziige, ebenso- 
wenig durch erept. Enzyme oder durch Papain gespalten. Demnaoh miissen dio in 
den Arbeiten der japan. Forscher gemessenen, durehweg geringfugigen Ausschlage auf 
Vers.-Fehler zuruckgefiibrt werden. Damit werden auch die SebluBfolgerungen uber 
eine nennonswerte Bestatigung von Dioxopiperazinringen atn EiweiBaufbau hinfallig. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 244. 221—24, 26/11. 1936. Prag, Dtsch. Techn. 
Hoclisch., Inst. f. Biochem.) WEIDENHAGEN.

J. H. Quastel und E. D. Yates, Wirkung von Farbstoffen auf Inrerlase. Art der 
Eindung zwisehen Invertase und Rohrzucker. IV. Mitt. zur Wirkung von Farbstoffen 
auf Enzyme. (III. Ygl. C. 1933- I. 241.) Im  Gegensatz zu den an Fumarase u. Urease 
gcmachten Beobachtungen ergab sich, daB die Bindung zwisehen Farbstoff u. Invertase 
yollstandig revcrsibel ist. Gleiclizeitig -wurde festgestellt, daB nicht nur der Rohrzucker, 
sondern auch Glucose u. Fructose mit dem Farbstoff um das Enzym konkurrieren. 
Von Glucose werden bas., von Fructose die sauren Farbstoffe etwas mehr bevorzugt. 
Es wird hieraus gesehlossen, daB die Glucoschalfte sich mit dem Anion der Invertase 
u. der Fructoserest sieli mit dem Kation verbindet, unter der Annahme, daB Invertase 
ais Zwitterion fungiert. Es wird weiter eine Beziehung von der Invertase zu den Di- 
peptidasen, entspreehend der Auffassung yon BERGMANN u . Z e r v a s  angenommeu.
17 Tabellen im Original. (Enzj-mologia 1. 60—80. 30/6. 1936.) N o r d .

Artturi I. Virtanen und T. Laine, Spezifitat des Enzyms Asparlasc. In Be
statigung der Angaben von VlRTANEN u. TARNANEN (C. 1934. I. 2141) u. in Ablehnung 
der gegenteiligen Befunde von JACOBSOHN u. SoARES (C. 1936- I. 1638) zeigen Vff.,



daB dio Aspartasc lediglioli aus 1-Asparaginsaure NH;l freizusetzon vermag. (Suoraeii 
Komis tilełiti 9. B. 28. 25/11. 1936. [ongi.]) H e s s e .

S. Herschclorfer, Inaktivierwng von Phosphatase. (Vorl. Mitt.) Aus den mit- 
geteilten Verss. wird geschlossen, daB Phosphatasen durch Erhitzen nicht yollstiindig 
zerstórt, sondem zum Teil reversibel inaktiviert werden. (Enzymologia 1. 96. 30/6. 
1936.) N o r d .

H. v. Euler, E. Adler und S. Kyrning, Ober die Komponenten der Dehydrase- 
systeme. X III. Verschiedenlieit von Alkohol- und Triosephosphorsaurmpodehydmse. 
{XII. vgl. C. 1936 II. 4129.) Vff. konnten zu clreierlei Gruppen von Deliydraseprapa
ra ten gelangen: I. Im  Methylenblauvers. akt. gegen A., Hexosediphosphat u. Triose- 
phosphat. II. Im  Methylenblauyers. akt. gegen A. u. Triosephosphat, inaktJ gegen 
Hexoscdiphosphat. I II . Im  Methylenblauyers. akt. gegen A., inakt. gegen Hexose- 
diphosphat u. Triosephosphat. Die MogUchkeit der Darst. von Praparaten der G ruppelll 
beweist die Verschiedenheit' der Alkoholapodehydrase von der Triosephosphatapo- 
dehydrase. Die Existenz von Praparaten der Gruppc I I  u. I I I  beweist, daB zur De- 
hydrierung von Triosephosphat Zvmohexaso nicht notwendig ist. Vff. geben mehrere 
Vorschriften zur Darst. der Enzympraparate bei Verwendung von Troekenhefe u. 
irischer Hefe an. Es seien die Darst. von Praparaten der Gruppc I I  u. I I I  aus frischcr 
Unterhefe beschrieben. Bzgl. der anderen Verff. sei auf das Original yerwiesen. Apo- 
deliydrase der G-ruppe I I .  15 1 Brauereihefe (Hamburger Brauerei, Stoekholm) ge
waschen, zentrifugiert, abgepreBt, mit 1/3 des Gewichtcs Essigester yerriihrt, 20 Stdn. 
geschiittelt, zentrifugiert u. filtriert. Zum Autolysensaft (618 ccm) dreimal je 206 ccm 
Aceton gegeben, Nd. jedesmal abzcntrifugiert. Mittlere Fallung in 50 ccm W. gcl. 
u. durch Zugabe gesatt. NH4-Sulfatlsg. auf 75% Sattigung gcbracht. Fallung stellt 
das gesuchte Praparat dar. — Apodehydra.se der Gruppe I I I .  Autolyse wic oben. Die 
Fallung des Autolysensaftes (475 ccm) erfolgt hier mit A. (zweimal je 350 ccm) unter 
Eiskuhlung u. Ruhren. Ein wss. E x trak t (40 ccm) der zweiton A.-Fallung ergibt bei 
% Sattigung m it NH4-Sulfat (120 ccm gesatt. Lsg. zugegeben) das gesuchte Enzym- 
praparat. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 242. 215—24. 1/9. 1936. Stoekholm, 
Univ.) ” ‘ WlLLSTAEDT.

Gaston Van Camp, Die Bolle eines Enzyms, der Endosomase bei der Zellteilung. 
Anomalien bei der Nuclealrk. von F e u l g e n  yeranlaBten zur Herst. eines Extraktes 
aus Lymplidrusen, der die spezif. Fahigkeit zum Abbau der Nucleoproteide hat. Das 
liierbei wirksame Enzym hat nichts mit den bekannten Nucleasen zu tun. Es wird 
Endosomase genannt. Vermutlich spielt dieses Enzym eine Rolle bei der Zellteilung. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 17. 169—79. 1935. Gont [Gand], Univ.) H e s s e .

Georg Barkan und Otto Schales, Trennung der Blułkatalase vom ,,leicht ab- 
spalibaren" Eisen. 11. Mitt. in der Beihe der Eisenstudien. (10. vgl. C. 1936. II. 2401.) 
Zur yolligen Hemmung ungereinigter Blutkatalase ist ein iiberraschend groBer Uber- 
schuB von Blausdure (1000 Mol HCN) notig, so daB schon ein Teil des „leicht abspalt- 
baren“ (1. a.) Eisens mit KCN reagiert u. seinc Saurespaltbarkeit yerliert. Erst durch 
Behandlung yon Blutlsgg. mit Aluminiumoxyd „RlED EX /‘ gelang es, die Katalase vom 
gesamten 1. a. Eisen abzutrcnnen; hierboi wird elektiy nur die Katalase adsorbiert, im 
Na2H P 04-Eluat findet sieh fast die gesamte fermcntatiye Wirksamkcit wieder. Unter 
geeigneten Bedingungen lassen sich, entgegen friilieren Angaben, auch die Fraktionen E  
u. E' durch Tonerdeadsorption trennen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 244. 81-—88. 
24/10. 1936. Estland, Uniy. Dorpat [Tartu].) B e r s ix .

E. J. Bigwood, J. Thomas und H. Herbo, Ober die Wirkung von KoKlenoxyd 
auf die Indophenoloxydase der Milch. CO ist ohne Wrkg. (Buli. Soc. Chim. biol. 18. 
182—84. Jan. 1936. Briissel, Solyay Inst.) K r e b s .

Winifred Mary Clifford, Die Wirkung vmi Halogensalzen auf Speichel- und 
Pankreasamylase. Chloride, Bromide, Jodide yon Li, Na, K, NH4, Mg, Ca u. Ba be- 
schleunigen dio (an der Anderung dor Farbung mit Jod bzw. am Yorschwinden dieser 
Farbung gemessene) Hydrolyse von losl. Starkę durcli Pankreas- u. Speichelamylase. 
Die Wrkg. der Verbb. nimmt ab in der Reihenfolge Chlorid >  B rom id>  Jodid. Dic 
Ba-Halogenide wirken weniger ais die ubrigen Halogenide. — Fluoride des Na, K  u. 
NH, beschleunigen nicht; hohereKonzz. yonK- u. NH4-Fluorid hemmen. Jodide des 
Li, Mg u. Ca, welche bei niedrigen Konzz. beschleunigen, hemmen bei hoheren 
Konzz. — NaCl, das von allen Salzen am stiirksten wirkt, beginnt scine Wrkg. bei einer 
mol. Konz. von 0,000008; diese steigt stetig an bis zur mol. Konz. yon etwa 0,002; 
weitere Erhóhung des Salzzusatzes (bis 0,25 Mol) bedingt prakt. keine Steigerung
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der Wrkg. uber den mit 0,002-Mol NaCI erzielten Wert. (Biochemical J . 30. 2049—53. 
Nov. 1936. London W 8 [Campden Hill Road], King’a College of Household and Social 
Science.) H e s s e .

John H. Northrop, Isolierung und Eigensćhaften fon Pepsin und Trypsin. Zu- 
sammenfassende Abhandlung iiber Enzyme im allg. u. uber die Arbeiten des Vf. im bes. 
(Current Sci. 4. 370—76. Dez. 1935. Princeton, N. J ., ROCKEFELLER Inst. f. med. 
Forschung.) W e id e n h a g e n .

B. N. Ghosh, Die Enzyme im Schlangengift. Teil I. Ihre Wirkung auf Hdmoglobin 
und auf Proteinldsungen bei verschiedenem pn- Mit Gelatine u. Eialbumin ais Substraten 
wirkt die. Proteaso des Cobragiftes optimal bei pn =  7,8—8,0, mit Casein ais Substrat 
optimal bei ph =  6,6. — Die Gifte der Cobra u. von „ R u sse ls  Viper“ vermogen 
Hamoglobin zu Methamoglobin zu oxydieren. (J. Indian chem. Soc. 13. 450—55. 
Juli 1936. K alkutta, Univ., Coli. of Science and Technology.) H e s s e .

R. Ammon, Die Fermente unler pathologischen Bedingungen. Kurzer Ubersiehts- 
bericht uber Storungen des Fermenthaushaltes unter patholog. Yerhaltnissen. (Dtsch. 
med. Wschr. 62- 1958—60. 27/11. 1936.) N o r d .

Osmo Turpeinen, Untersuchungen iiber die Lipoide von Mikroorganismen. (Vgl.
C. 1935- H. 408.) Vf. untersucht die Bldg. u. die chem. Zus. der Lipoide gewisser hefe- 
ahnlicher Mikroorganismen, Geolrichoides Langeron et Talice. Sie speichern Lipoid- 
mengen von 5,07—37,8% ihres Trockengewichtes. Zur Lipoidbest. arbeitet Vf. ein 
Verf. aus, das eine Erweiterung der Meth. von KuMAGAWA-SuTO darstellt. Die Lipoid- 
bldg. wurdo durch die Temp. nieht beeinfluBt, wahrend sie mit dem Alter der Kulturen 
bis zu einem Maximum anstieg, um dann langsam wieder geringer zu werden. Die 
Sauerstoffzufuhr beeinfluBte die Lipoidbldg. stark. Das optimale pn war 4,6. C- u. 
N-Quello hatten keinen merklichen EinfluB. Erhohung der Zuckerkonz. des Kultur- 
mediums steigerte die Lipoidbldg., wahrend eine Erhohung der N-Konz. den gegen- 
teiligen Effekt hatte. A., Atoxy], NaF, Chinin setzten die Lipoidbldg. herab, ebenso 
ein Zusatz yon Hefeestrakt zum Kulturmedium. Die gesamten Lipoide stellten eine 
braunliche, yaselineahnliche M. dar. Der Fettgeli. betrug 61,5%. der Phosphatidgeh. 
36% des Gesamtlipoidgebaltes. Das F e tt erwies sieh ais stark ungesatt. u. enthielt groBe 
Mengen freier Fettsaure. Naeh der Verseifung wurden die Fettsauren naeh TwiTCHELL 
getrennt. Von gesatt. Sauren waren nur Stearin- (36%) u. Palmitinsaure (64%) vor- 
handen. Die ungesatt. Sauren waren C18-Kórper. Linolensaure u. starker ungesatt. 
Sauren fchlten. Fluchtige Sauren waren nur zu 0,87% der Gesamtsauremenge yertreten. 
Ais unverseifbare Substanzen konnten Sterine, speziell Ergosterin, nachgewiesen werden. 
Yon den 3 isolierten Phosphatidfraktionen zeigte eine deutlich positiyo MOUSCH-Rk. 
(Suomalaisen T ied eak a tem ian  T o im ituksia  [Ann. Acad. Sci. fenn.] 46 . Nr. 4. 110 Seiten. 
1936. [Orig.: engl.]) B r e d e r e c k .
*  V. G. Lava, R. Ross und K. C. Blanchard, Ist Vitamin B 2 der fdrdemde Faktor 

bei der Garung von Zucker durch Propionsdurcorganismen t Die Verss. (ausgefiihrt 1934) 
zeigen, daB die Substanz, welehe rerantwortlich ist fiir eine erhohte Garung von Zucker 
durch Propionsaurebakterien, sieh in einer aus Hefe bereiteten Vitamin-B2-Fraktion 
befindet. Ob dieser garungsfordernde Faktor ident. ist mit Flayin (Vitamin B2), soli 
gepruft werden. (Philippino J. Sci. 59. 493—504. April 1936.) Ve t t e r .

E j . T ie rc h em ie  u n d  -p h y s io lo g ie
Rinziro Sasaki, Uber den Jodgehalt des Hiihnerkorpers. 2 weiBe Leghornheimen 

u. 5 Hahne wurden m it einer Grundration bzw. unter Zusatz von 0,1 g K J  auf 100 g 
Grundration gefiittert. Es zeigte sieh, daB der Jodgeh. yon Lunge, Leber, Nieren, 
Milz, Eierstock u. Hoden yerhaltnismaBig mehr durch Jodzufuhr beeinfluBt u. erhóht 
war ais der der Sehilddriise. Einzelheiten im Original. (Buli. agric. chem. Soe. Japan 
12 . 149. Nov. 1936. Tokio, Imperial Univ. [Naeh engl. Ausz. ref.]) Gr o s z f e l d .

Hans Mann, Veranderungen im Fett imnterschlafender Fhdermause. Vf. unter
sucht das F ett yon Myotis myotis B O R K H . vor u. naeh der Winterschlafperiode. Bei 
Beginn des Winterseblafes war das F ett weiB bis gelb u. fl., F. 33—37°, naeh Endo 
hellbraun, zahfl., F. 38— 40°. Das Fettdepot weiblicher Tiere wird nieht so restlos 
aufgebraucht wie das der mannlichen. Bzgl. der Konstanten der Korperfette von 
mannlichen u. weiblichen Tieren vor u. naeh der Winterschlafperiode ygl. das Original. 
(Fette u. Seifen 43 . 155—56. Sept. 1936. Berlin-Friedrichshagen, PreuB. Landesanst. 
f. Fiseherei.) N eu.
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Igor Remesov, Abhdngigkeit der biologischen Wirkung von Sexualhormonen von ihrer 
chemischen Struktur. Diskussion iiber Hormonwirkungen u. Spezifitatserscheinungen 
auf Grund der bekannten ehem. Tatsachen auf dem Gebiet der Keimdriisenhormone. 
Vorstellungen uber einen Meehanismus der biol. Wirkung. Naheres im Original. 
(J. Biochemistry 24. 113—26. Juli 1936. Moskau, Chem.-pharmazeut. Forsehungsinst., 
Abt. f. Kolloidchem. [Orig.: engl.]) W e s t p h a l .

H. Selye, C. M. Harlow und J. B. Collip, Ober die Auslosung der Alarmreaktion 
mit Folii kelhormon. Friihere Yerss. an Ratten haben gezeigt, daB, wenn der Allgemein- 
zustand eines Tieres durch unspezif. schadigende Einfliisse wie Kalte, chirurg. Ein- 
griffe, Schadigungen des Nervensyst. oder Vergiftung mit subletalen Dosen eines 
Pharmakons (Atropin, Morphin, Vasopressin usw.) geschadigt wird, ein charakterist. 
Symptomenkomplex auftritt, in dessen erstem Stadium (6—24 Stdn. nach der Schadi- 
gung) eine akute Inyolution des Thymus u. der Lymphknoten einsetzt (Odembereit- 
schaft, Temp.-Sturz, Abnahme des Muskeltonus, Bldg. akuter Geschwure im Magen- 
darmtrakt usw.). Die Nebennierenrinde yerliert ihren Lipoidgelialt. Im 2. Stadium 
(Beginn 24—28 Stdn. nach der Schadigimg) yergroBert sieh die Nebennierenrinde 
stark; das Kórperwachstum steht still, es treten Atrophie der Gonaden u. charakterist. 
Veranderungen in der Hypophyse auf. Diese Erscheinungen werden ais Ausdruck 
eines allg. Alarmzustandes des Organismus angesehen, in dem in der Hormonproduktion 
der Hypophyse eine derartige Verschiebung eintritt, daB auf Kosten yon Wachstums- 
hormon, gonadotropem Hormon u. Prolaktin mehr adrenotropes u. thyreotropes Hormon 
gebildet wird. Es ergab sieh nun, daB dio wahrend der Alarmrk. akut eintrotende 
Einsehmelzung yon Thymus u. Lymphknoten durch yorausgehende Entfernung der 
Nebennieren yollkommen yerhindert wird. Durch Adrenalin oder Cortin wird keine 
Inyolution des Thymus heryorgerufen. Es wird nun gezeigt, daB Zufuhr yon hohen 
Dosen Eollikelhormon (7 Tage lang taglich 50 y  subcutan) auch bei epinephrektomieiten 
mannlichen u. weiblichen Ratten eine Thymusinyolution bewirkt. Dabei zeigen sieli 
auch andere, bei der Alarmrk. beobachtbare Erscheinungen (Ulzerationen der Magen- 
schleimhaut, Nebennierenhypertrophie, Lymphdruseninyolution). Die hohen Dosen 
Eollikelhormon hatten eine tox. Wrkg. besonders bei hypophys- u. epinephrektomierten 
Ratten, bei denen eine anscheinend die Resistenz der Tiere erhohende Schilddrusen- 
u. Nebennierenrindenhyperplasie nicht zustande kommen kann. (Endokrinologio 18. 
81—87. Nov. 1936. Montreal, Kanada, Mc Gill-Univ., Biochem. Inst.) WESTPHAL.

W. Koch, Hormonale Sterilisierun-g. Bericht iiber zum Teil erfolgreiche Verss., 
durch Zufiihrung von Hormonen eine Sterilisierung von Haustieren zu erreichen. 
Vielfach bewahrte sieh die Methodik auch bei Nymphomanie. Vf. yerwendet u. a. 
Prolan in óliger Losung. (Berlin, tierarztl. Wschr. 1936. 791—92. 4/12. Miinchen, 
Uniy.) WESTPHAL.

W. Koch, Neue Erfahrungen iiber hormonale Sterilitalsbehandlung. Bericht iiber 
Beobachtungen u. Verss. zur Verbcsserung der Eruehtbarkeit yerschied. Nutztiere 
weiblichen u. mannlichen Geschlechtes mit Prolan, Unden, Erugon. (Dtsch. tierarztl. 
Wschr. 44. 855—57. 19/12. 1936. Miinchen, Univ.) W e s tp h a ł.

H. Siegmund, Myomoperationen in der Schwangerschaft unter dem Schutze des
Corpus-luteum-Hormons. Bericht iiber 2 Falle yon Myomoperationen, bei denen, 
wahrscheinlich unter der Wrkg. des zugefiihrtcn Corpus-luteum-Hormons, dio be- 
stehende Schwangerschaft erhalten blieb. (Wicn. klin. Wsehr. 49. 1193—95. 25/9. 
1936. Graz, Uniy.-Frauenklinik.) WESTPHAL-

E. Vogt, Uber die Behandlung ovarieller Storurgen mit Horuilan. Vf. b e ric h te t iiber 
klin. Erfolge mit dem Honilan, einem neuen Prap. (Ch e m ip a n , Berlin), das sieh aus 
einem Phytosterinkomplex, Vitamin E  u. einem Aktiyator zusammensetzt. Die Haupt- 
anwendungsgebiete des Honilan  sind sek. Amenorrhoe, Sterilitat, klimakter. Be- 
schwerden u. oyaripriye Erscheinungen; der Allgemeinzustand ivurde in somat. u. 
psych. Hinsicht gebessert. (Med. Klin. 32. 1634—36. 27/11. 1936. Zw ickau, H ein- 
EICH-Bp.AUN-Krankenhaus, Staatliches Krankenstift, Geburtshilflich-gynakolog. 
Abt.) W e Śt p h a l .

I. Abelin, Ergebnisse und Probleme der neueren Schilddrusenforschung. tlberaichts-
referat. (Wien. klin. Wschr. 49. 1185—90. 25/9. 1936. Bern.) W e s t p h a ł .

Mas Reiss und Stefan Fiseher-Popper, Uber die Thyrońnempfindlichkeit hypo- 
physektomierter Ratten. Es ergab sieh, daB hypophysektomierte Ratten eine wesentlich 
hóhere Empfindlichkeit gegen Thyroxin zeigten ais n. Tiere. Die Gewichteabnahme 
unter der Wrkg. des Thyroxins ist starker, u. der Sauerstoffyerbrauch yiei hoher. Zur
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Diskussion des in Betraelit kommenden Mechanismus eiiier Gegenrcgulation vgl. das 
Original. (Endokrinologie 18. 92—96. Nov. 1936. Prag, Deutsche Univ., Inst. f. allgcm. 
u. esperim. Pathologie.) WESTPHAL.

J. Rihl, F. Oestreicher und M. Reiss, Verglcich der Wirkung von Tyrozin und- 
thyreotropem Wirksloff auf die Herzschlagfreguenz. Verss. an Kaninchen ergaben, daB 
nach einmaliger Zufuhr gróBerer Mengen von thyreotropem Wirkstoff bald eine starko 
lirhohung der Pulsfreąuenz. einsetzt, wahrend nach Thyroxin selbst nach 6 Stdn. noch 
keine Freąuenzsteigerung naehweisbar ist. Langdauernde tagliehe Verabreichung fiihrt 
bei Thyroxin zu viel starkerem Ansteigen der Pulsfreąuenz ais boi thyreotropem Wirk
stoff, wobei der Ansticg kontinuierlich bis zum Tode erfolgt. Nach thyreotropem 
Wirkstoff geht die Pulsfreąuenzsteigerung allmahlieh wahrend der weiteren Behandlung 
zuriiek, oft bis unter die Norm. (Endokrinologie 18. 88—92. Nov. 1936. Prag, Doutseho 
Univ., Inst. f. allgem. u. experim. Pathologie.) W e s t p h a l .

E. Storti und P. de Filippi, Das Verhallen des Strahlungsvermogens des Blutes 
und der blulbildenden Gewebe bei einigen Blutkrankheiten. Blut u. Gewebe von Kranken 
mit Leukamic u. malignom Lymphogranulom zeigten gegeniiber verschied. Detektoren- 
typen (Knochenmark, Sacoharomyces) hinsichtlich der mitogenet. Wrkg. immer ein 
vom n. Blut u. Gewebe sehr verschied. Verh., dagegen oino ausgesprochene Analogie 
zu dem Verh. von Blut u. Geweben bei Individuen mit bósartigen Gcschwiilsten. Bei 
pernizióser Anamie u. sek. Anamien war das Strahlungsvermógen des Blutes ldein, 
aber von n. Typus. (Wien. klin. Wschr. 49. 1494—96. 4/12. 1936. Pavia, Univ., Med.

Jean Bernard, Polyglobulien und Leukamien, heruorgeryfen durch intramedulldre 
Teerinjektionen. Durch wiederholte Injektion von Teer in das Femurlcnochenmark 
von woiBen Ratten gelang es, in einem hoken Prozentsatz Polyglobulie (14—16 Mili.) 
mit Polycliromasie u. Erythroblastose u. Leukocytosc (20—136 000) mit Leukoblastose, 
Myclocytose usw. hervorzurufen. Injektionstechnik, Blutveranderungen, Allgemein- 
storungen u. histolog. u. hamatolog. Knochenmarks- u. Milzvoranderungen werden 
genau beschrieben (Bilder). Bei don mit Teer behandelten Tieren stellte sich Sterilitat 
ein. Die Ursache hierron sind Eierstocksveranderungen. Die Hoden blieben intakt. 
Eine Ubertragung der Krankheit mittels des Blutes war nicht móglich. Injektion 
von Mohnól, Si, phj'siol. Kochsalzlsg., Leberextrakt, Co oder Follikulin bewirkte keino 
Blutvorandorungen, Bzl. eine Eosinophilie, Gold Hamorrhagien u. Indol eine maBigo 
Polynukleose u. Myclocytose. Injektion des Teers in Milz oder Lymphknoten oder 
cutane Applikation hatte keino Blutveranderungen zur Folgę. Auch bei anderen Tieren 
(Maus, Kaninchen, Meerschweinchcn, Katze, Hund, Affe u. Hulin) waren sie zum 
Teil hervorrufbar. (Ann. Med. 40. 373—96. Nov. 1936. Cliniąue des Maladies In-

+ Ira A. Manville und Jack W. Grondahl. Die Wirkung von Brauerei-Hefe auf 
die Bluibildung. WeiBe Ratten, gefiittert unter Weglassen des Vitamin-B-Komplexes, 
konnen den Einfl. verd. Luft nicht durch erhohte Produktion roter Zellen u. Hiimo- 
globins kompensieren. Zusatz von Brauerei-Hefe (2, 4, 6, 8 u. 16%) fiihrt zur 
Śteigerung des Hamoglobingeh. Mit anateigendem Hefegeh. nimmt die Abnahme der 
roten Zellen ab. Ferner wurde der Einfl. des Hefezusatzes auf den Reticulocytengeh. 
untersucht. Die roten Zellen von Tieren, die geringerem Luftdruck ausgesetzt waren, 
sind selbst gegen eine 0,38%’g- Salzlsg. noch bestandig. Die giinstige Wrkg. der Hefe 
wird auf ihren Geh. an den Br  u. Bj-Fraktionen zuruckgefiihrt. (Amer. J . Physiol. 116. 
626—34. Aug. 1936. Portland, Oregon, Univ., Med. School; Dep. Physiol.) M ahn.

Y. Subbarow, Bernard M. Jacobson und Vilma Prochownick, Studien aber 
das perniciose Anamieprinzip der Leber. III . Die Isolierung und Eigenschaften einer 
Substanz mit primdrer therapeutischer Wirksamkeit. Vff. isolierten aus Handelsleber- 
extrakten ein mikrokrystallines Sulfat (Ausbeute 2 mg aus 100 g Frischleber), welchea im 
UV-Licht stark blau fluoreseiert u. das bei pernicióser Anamie therapeut. Wirksamkeit 
aufweist.

Y e r s u c h e .  150 cem Leberkonzentrat (3 ecm aus 100 g Leber) bei pH =  2 (HC1) 
an 16 g Fullercrde adsorbieren, F iltrat mit der 10-faehen Menge A. u. der gleichen 
Menge A. verd.; Nd. (1 g) in 50 ecm W. m it H2S04 auf pH =  3 bringen, fUtrieren u. 
Lsg. mit 1 g REISECKE-Salz fallen. Nd. mit 300 ccm 0,03-n. H2S04 zerlegen, R e in e c k e - 
Sauro mit Amylalkohol-A. extrahieren u. wss. Lsg. auf 25 ccm einengen. Auf Zusatz 
von je 10 Voll. Aceton u. A. fallt ein mikrokrystalliner Nd. (I) (2 mg aus 100 g Leber).
I. losl. in W. u. verd. A., sehr wenig losl. in A.; [a]D*8 =  —85,4°; bildet Ndd. mit Phos-

Klinik.) SCHWAIBOLD.

fectieuses.) A b d e r h a l d e n .
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phorwolframsaure, H o p k in s  Reagens, Rufiansiiuro (Absorptionsspektr. s. Original). 
Einzelheiten iiber die therapeut. Wirksamkeit von I  (intramuskulare Injoktioncn boi
4 Patienten) s. Original. — I zeigt in bezug auf N-Geh. u. Spektr. gewisse Ahnlichkeit 
mit dem von L a l a n d  u .  K l e m  (Acta med. soand. 88 [1936]. 620) aus Leber isoliertcn 
akt. Prod. (J . Amer. chem. Soc. 58. 2234—36. 5/11. 1936. Boston, Mass., Haryard Med. 
School and Mass. General Hospital.) VETTER.

P. Reimann, Die ferroscnsiblen chronisćken Ohlorandmicn (Asiderosen) und die 
iherapeutische Wirkung des Eisens bei diesen Anamien. I. Hamatologische Befunde und 
Eigensćhaften. (Z. klin. Med. 126. 7—40. P rag , Dtsch. Univ., Med. Klinik.) P f l u c k e .

P. Reimann, P. Fritsch und K. Schick, Eisenbilanzversuche bei Oesunden und 
bei Anamisalien. II. Untersuchungen uber das Wesen der eisenempfindlichen Anamien 
(„Asiderosen") und der therapeutischen Wirkung des Eisens bei diesen Anamien. (Z. klin. 
Med. 131. 1—49. 21/11. 1936.) P f l u c k e .

Herbert L. Davis und Chauncey G. Goodchild, Emulsionsbestdndigkeit und 
Fettembolie. Zusammcnfassender Vortrag uber die Atiologie der Fettembolie. Vff. be- 
schreiben Verss. uber dio Bestandigkeit yon Emulsionen, wobei eine Emulsion yon 2 g 
getrockneten Eialbumins u. 2 ccm Baumwollsamenol in 100 ccm W. yerwendet wird, 
ais Farbstoff dient Sudan III. Von den untersuchten Zusatzstoffen wirkt ein Teil
— HCl, H N 03, Tanninsaure, HgCL, CuS04, H.,Fe(CN)c — nur agglomerierend unter be- 
schleunigter Abscheidung der Olschicht, wahrend andere Zusatzstoffo — Essigsaure, 
A. +  A., (NH4)2S 04, NaOH — auBer der Agglomeration noch eine mehr oder weniger 
weitgehende Koalescenz bowirken. Man kann sich den Vorgang ais Fallung von Protein 
um die Oltrópfchen vorstellen, wobei die Bestandigkeit der Emulsion unter Zusammen- 
lagerung u. beschleunigter Ausscheidung des Ols aufgehoben wird. Eine ahnliche 
Zerstorung der Emulsion m it anschlieCender Blockierung eines GefaBąuerschnittes 
scheint auch der Fettembolie zugrunde zu liegen. Die in Betraeht kommenden Fett- 
ąuellen werden erortert. Vff. erwahnen in diesem Zusammenhange dio im Krieg bei 
starkem Blutverlust angewandten Einspritzungen yon Gelatino u. Akaziengummi. 
(J. chem. Educat. 13. 478—81. Okt. 1936. New Wilmington, Pa., Westminster 
College.) R . K. M u l l e r .

Carlo Scaglioni, Die Aufnahme von Benzolderivatm durch Serumkolloide und 
Orgaribreie. Vf. untersucht die yon Organbreien u. Serum festgchaltenen Mengen ver- 
schicdener Bonzolderiyy. (Phenol, Anilin, m-Aminophenol, o-Aminobenzoesaure, Na- 
Salicylat). Es wurde die Substanzmenge bestimmt, die das Ultrafilter nicht mehr 
passiertć. Es ergab sich fiir yerschiedene Organo der folgenden Reihe nach abnehmondes 
Aufnahmevermogen: Muskel (u. Serum), Niere, Lunge, Milz, Leber, Gehim. Anilin 
wurde im Gegensatz hierzu vom Gehim besser ais yon Serum u. Muskel aufgenommen. 
(Kolloid-Z. 77. 78—85. Okt. 1936. Frankfurt a. M., Inst. f. Koll.-Forsch.) H a v e m a n n .

Rene Martens, Der doppelle Stickstoff. Von der Natur der Substanzen, die ihn 
bilden. Das F iltrat einer EiweiBfallung, z. B. bei Serum, enthalt yerschied. N-haltige 
Korper, wenn man m it Trichloressigsaure oder Metaphosphat einerseits, oder mit 
Phosphorwolfram- oder Phosphormolybdansaure andererseits gefallt hat. Der N-Geh. 
ist im letzteren Fallo geringer. Es wurden Verss. iiber die Natur dieser N-haltigon 
Substanzen angestellt, unter Heranziehung von Serum zahlreicher patholog. Fallo. 
Aminostiekstoff- u. Gesamtstickstoffwerte wurden in den Fil. Trichloressigsaure- u. 
ferner Phosphorwolframsaurefiitrat teils direkt, teils nach yorherigem Zusatz yon 
Aminosauren oder Polypeptiden, sowie mit u. ohne Hydrolyse bestimmt. Einzelheiten 
ygl. im Original. (Buli. Soc. Chim. biol. 18. 1551—68. Nov. 1936. Briissel, Univ., 
Pharmakodynam. u. therapeut. Inst.) H e y n s .

Maurice Doladilhe und Marguerite Michel, Mitteilung zum Studium der Alexin- 
eigenschaften des Proteins O. (Ygl. C. 1936. I I .  2155.) Vff. gewannen aus Serumglobulin 
mehrere Fraktionon, die in hohem MaBe die Eigg. des unspezif. Antikorpers aufwiesen. 
(C. R . hebd. Sćances Acad. Sci. 2 02 . 1950—52. 8/ 6. 1936.) H a v e m a n n .

Daniel Melnick, George R. Cowgill und Ethel Burack, Der Einflufi der Nahrung 
auf die liegenerierung von Serumeiweifi. I. Standardisierung der experimentellen Technik. 
Wird einem Hund eine eiweiflfreie, aber sehr calorienreiche Nahrung gegeben, u. das 
Tier gleichzoitig einer Plasmaphorese unterworfen, wodurch 1/i des Gesamtblutes 
taglich abgezogen wird, so kann man erreichen, daB der Blutserumspiegel auf den 
Basiswert yon 3,5—4,2°/0 absinkt, bei gleichzeitigor Erschopfung der Reseryelager 
dieses Proteins innerhalb einer Woche. Es folgt dann eine Gleichgewichteperiode.

XIX. 1 . 76
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Der Hund bcsitzt einen Reservevorrat an ScrumeiweiBaufbausubstanz, der etwa 30 
bis 40% des n. GcsamtserumeiweiBes entsprieht. Bei eiweiBfreier Fiitterung u. ąuantita- 
tiver Plasmapborese kann der Hund innerhalb 1 Woehe etwa 20—30% des Gesamt- 
serumproteins regenerieren. Wird eine Nahrungsform gegeben, die fiir die Serum- 
eiweiBregenerierung giinstig ist, so dauert es 4—5 Tage bis zur Einstellung des neuen 
Gleichgewichts. (J. exp. Medieine 64. 877—96. 1/12. 1936. New Haven, Yalc-Univ., 
Physiol.-chem. Inst.) H e y n s .

David M. Greenberg, Clarenee E. Larson, Paul B. Pearson und Ben R. Bur- 
mester, Der Zustand und die Verteilung des Calciums und des anorganisehen Phosphors 
im  Huhnerserum. Die Wirkung von Wachstum und Owilation. Der Ca-Geh. zeigte keine 
fortsehreitende Verandcrung mit dem Wachstum, der Geh. an anorgan. P nahm dagegen 
ab. Beim legenden Huhn fand sich eine starkę Erhohung des Ca-Spiegels (yorwiegend 
de3 nicht diffusiblen Anteils) u. eine entsprechende Zunahme des anorgan. P. Dic 
Ca-Zunahmc kann nur teilweise auf die Bldg. yon kolloidalem Ca-Phosphat zuriick- 
gefuhrt werden; Verss. ergaben Hinweiso einer Ca-Bindung an Serum-Vitellin. (Poultry 
Sci. 15- 483—89. Nov. 1936. Berkeley, Uniy., Med. Scliool and Coli. Agric.) Sc h w a ib .

Adolph Bickel und Louis Gerśz, Stoffwechselmechanik und Emahrwngsart in ihrer 
Beziehung zur erbgebundenen Stellung des Menschen unter den Pflanzenfressem (Herbi- 
voren), Fleischfressem (Camivoren) und Allesfressem (Omnworcn). Unters. des Oxy- 
dationszustandes der hamfahigen Substanz von Mensch, Pflanzenfresser (Nutria) 
Fleischfresser (Hund) u. Allesfresser (Ratto) bei gleicher Nahrung. Die Durchoxy- 
dierung (Quotienten C: O u. V acat-0:N ) war beim roincn Pflanzenfresser am schlech- 
testen, beim Fleischfresser am besten u. lag bei Mensch u. Ratte in der Mitte. Der 
Mensch ist demnach auf Grund seiner ererbten Stoffwechselmechanik weder reiner 
Herbiyore noch Carnivore sondern Omniyore. Vor cinseitiger Ernahrung wird daher 
gewamt. (Chcmikor-Ztg. 6 0 .996—97. 5/12. 1936. Berlin, Uniy.; Madrid. Univ.) Sc h w a ib .

Hermann Voss, Der A u f bau der Geicebe tom emahrungsphysiologischen Standpunkt 
betrachtei. An Beispielen aus yerschied. Geweben u. Organen (Zeichnungen) wird ge- 
zeigt, daB in den Goweben zwischen betriebs- u. ernahrungsphysiol. bedingten Struk- 
turen zu untcrscheiden ist. Es gibt Einrichtungen, die nur oder yorwiegend emahrungs- 
physiol. Bedeutung haben (Knochenkanalchen u. a.). Meist werden aber beide An- 
forderungen beim Aufbau der Gewebe in einem Zuge erfiillt (mehrschichtiges Platten- 
epithel, Knorpel- u. Muskelgewebe). (Klin. Wschr. 15. 1825—28. 12/12. 1936. Leipzig, 
Uniy., Anatom. Inst.) ScilWAIBOLD.

E. Tiirkel und M. Waehstein, Die Bedeutung der Leber fiir das Zustandekommen 
der spezifisch-dynamischen NahrungsmiUeltrirkung. Durch fortlaufende Messung der 
Rectal-, Leber- u. Muskeltemp. bei mit Urethan narkotisierten Kaninchen wurde 
festgestellt, daB nach Zufuhr yon Glykokoll zur Auslsg. einer spezif.-dynam. Nahrungs- 
mittelwrkg. die Rectal temp. unyerandert bleibt u. die Muskeltemp. maBig sinkt. Die 
Lebertemp. dagegen steigt wahrend der nachsten Stdn. betrachtlich. Es wird damit 
die bes. Bedeutung der Leber fiir das Zustandekommen der spezif.-dynam. Wrkg. 
nachgewiesen. (Klin. Wschr. 15.1435.3/10.1936. Wien Uniy. I. Med. Klinik.) SCHWAIB.

Paul Lieke. Yergleichende Untersuchungen iiber den Einfluf} der oralen Gabe des 
natuen Eiu-eifies oder seines Sdurehydrolysates im Bahmen der gemischten Nahrung auf 
den Betriebsstoffwechsel nach Mapgabe der Harnquolienienlage. (Vgl. B ic k e l , C. 1936.
I . 4029.) Ersatz yon Casein in der Nahrung yon Ratten durch sein Saurehydrolysat 
in N-aquimolekularer Menge bewirkte keine Anderung der Hamąuotienten (Erhaltung 
des Korpergewichts u. der positiyen N-Bilanz war etwas erschwert). Bei KlebereiweiB- 
hydrolysat tra t eine deutliche Steigerung des Hamąuotienten C/N ein, weniger des 
Vacat-0/N. Das Yerhaltnis der biol. Wertigkeit eines Proteins u. dessen Hydrolysat 
ist also bei yerschied. Proteinen yerschieden. (Z. ges. exp. Med. 99. 119—25. 8/ 8. 1936. 
Berlin, Uniy., Seminarist. t)bgg. pathol. Physiol.) SCHWAIBOLD.

H. M. Harshaw, Die Wirkung der Nahrung, des Auslaufs und des Ha&tcns auf 
den physikalischen und chemischcn Aufbau junger Uahne. Yerss. mit drei yerschiedenen 
Futtergemischen ergaben wenig Unt«rschiede in Bau u. Zus. der Yers.-Tiere (auch 
Angaben uber die Aiiteile u. Zus. der yerschiedenen Korperteile). Auslauf scheint einen 
gunstigen EinfluB auf die Bldg. yon Muskulatur zu besitzen. Eine Mastperiode yon
14 Tagen erhóhte den Fettgeh. der gesamten eBbaren Korpermasse um etwa 66%  
(Angaben iiber die Gewichtszunahme der einzelnen Korperteile u. dereń Zus.). (J. agric. 
Res. 58. 357—68. 1 /9 .1936. Washington, U. S. Dep. Agric.) Sc h w a ib o l b .
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♦  G. Dubois, Die Prilfung der Vitamine. Angaben iiber die chem., physikal. u. bes. 
dio biol. Priifungsmethoden dor wiclitigsten Yitamine. (Annales Zymol. [2] 3. 163—75. 
Dez. 1936. Briissel, Etabliss. L . SANDEHS.) S c h WAIBOLD.

W. Stepp, Neuere Gesichtspunkte in der klinischcn Anwendung der rein dargestellten 
Yitamine. Krit. t)bersichtsbericht. (Angew. Chem. 50. 30—34. 2/1. 1937. Munclien, 
Univ., I. Med. Klinik.) SCHWAIBOLD.

E. Tonutti, Yitaminspeieherung im Organismus. Histolog. Unterss. an braunem 
Fcttgewebe u. Leberzellen vitaminfrei emahrter Mause bzw. nach Vitaminzulagen 
(Osmiumimpragnieruńg, Plastosomendarst.). Sowohl Yitamin A wie D zeigten eine 
enge Beziehung zu den Plastosomon, indem boi ihrem Fehlen dio Zellen arm an dieson 
waren, bei Vitaminzufuhr sieh aber stark anreieherten. Die Bedeutung der Befunde, 
im bes. die mogliche Bedeutung der Vitamine fiir die Zelle wird- besprochen. (Klin. 
Wschr. 15. 1788—91. 5/12. 1936. Breslau, Univ., Anatom. Inst.) SCHWAIBOLD.

H. R. Kanitz und R. Simkę, Expcrimentellc Untersuehungen iiber die Wirkung 
von Hefe und Citronensaft auf die Lage der Harnąuotienten bei A-vitaminfrcier Grund- 
nahrung ais Beitrag zur Pathophysiologie der Fiillerungstumoren. Durch eine teilweiso 
Storung in der Vitaminversorgung (SAIKI-ERDJIANN-Futter bei Ratten) kann eine 
besteliende dysoxydative Stoffwechsellago schon nach kurzer Zeit yerstiirkt werden, 
ehe eine Tumorbldg. zu beobachten ist. Boi yollig yitaminfreier Kost u. nachfolgcnder 
Zulage von B-Komplex (Hefe) tr i t t  die gleiche Wrkg. ein, bei Zulagen von Vitamin C 
dagegen nicht. Teilweise Kompensationen bei gestorter Yitaminyersorgung wirken 
sieh demnach nicht immor kompensator, auf dio gestortc Stoffwochsellage aus. (Z. 
Krebsforschg. 45- 40—46. 1936. Berlin, Univ., Inst.f. experiment.Zellforsch.) SCHWAIB.

Walter Muller, Die Behandlung von Hautkrankheiten mit Vilaminen unter be- 
sonderer Beriicksichligung eines Falles von Dermatitis exfoliativa generalisata (Wilson- 
Brocq). Bei einem 83-jiihrigen Patienten konnto nach erfolgloser yerschiedenartiger 
anderweitiger Behandlung (auch C-Therapie) durch kombinierte innerliche u. auBerlicbe 
Vogantherapie (Vitamin A) eino uberraschend schnello u. yollstandigo Heilung erzielt 
werden. Gloichzoitig heilten auch yerschied. Ulcerationen u. entziindliehe Erscheinungen 
an den Konjunktivon dor Augen. Es wird ein t)berblick uber handolsubliche Vitamin- 
praparate u. dereń Verwendungsm6glichkeiten fur dermatolog. Zwecke gegeben. 
(Munch. med. Wschr. 83. 2116—18. 25/12. 1936. Karlsruhe Stadt. Kranken- 
haus.) Sc h w a ib o l d .

A. Chevallier und P. Dubouloz, Veruiendung der speklropholomctriscJien Methodc 
zur Charakterisierung photosensibler Stoffe auf Grund ihrer Zerstorungsgeschwindigkeit. 
Die Brauchbarkeit der Meth. wird fiir den Fali des /?-Ionons u. des Vitamins A gezeigt. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 18. 190—-94. Jan. 1936. Marseille.) K r e b s .

H. Krause, Zur Vitamin-B-Frage. Hinweis auf die Bedeutung des Vollkornbrotes 
zur B-Versorgung, daneben auch der Hefo u. einiger anderer Prodd. (Mohl u. Brot 36. 
Nr. 49. 1—2. 4/12. 1936. Berlin.) SCHWAIBOLD.

H. G. Biswas, Der Vitamin-B-GehaU einiger Próben Bengalrcis. Die Amanart 
enthielt mehr Yitamin ais die Atapart, u. zwar waren in 100 g von ersteror (gekocht 
u. getrocknet — parboiled) 41,5 Emheiten B1 u. 30,4 B2, in letzterer 31,5 bzw. 32,5 
enthalten; in der Sonne getrocknete Prodd. enthielten 23,8 bzw. 20 u. 14,5 bzw.
11 Einheiten. Vor dor Weiterbehandlung gekochtor Reis enthalt demnach mehr 
BYitamine. (Soi. and Cult. 2. 272. Noy. 1936. Caleutta, Bengal Chem. and Pharma- 
ceut. Works.) " S c h WAIBOLD.

P. E. Galv&0 und J. Pereira, Uber die Wirkung des Vitamin-B-Komplexes auf die 
Muskelalmung bei experimenteller Beriberi. Der C2-Vcrbrauch des Muskels n. Tauben 
ist sohr konstant (4,3—5,6 cmm/Stde./mg Trockensubstanz). Bei yon B-Avitaminose 
geheilten Tauben kann sohr geringe Muskelatmung yorliegen (Heilung nicht infolge 
durch Vitamin erhóhten Stoffwechsel); bei geringem Gewichtsverlust oder MobiJi- 
sierung von im Kropf gospeicherten Reis kann n. Atmung yorliegen. Die heilende 
Wrkg. des Vitamins ist demnach unabhangig yon einem direkten Einfl. auf den Muskel- 
stoffwochsel. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 245. 19—22. 22/12. 1936. S. Paulo, 
Inst. Biologico.) '  ' SCHWAIBOLD.

H. J. prebluda und E. V. McCollum, Ein chemisches Beagens fiir den Nachweis 
und die Bestimmung von Vitamin B l. Vff. fanden, daB p-Aminoacetanilid oder Metliyl- 
p-aminoacetophenon nach Behandlung mit salpetriger Saure unter bestimmten Be- 
dingungen mit BŁ eine bestandige, in W. schwer losl. purpurroto Verb. liefern. Die 
Rk. scheint spezif. zu sein. Verss. an kryst. BŁ u. an Bj-haltigen Prodd. ergaben ent-
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sprechende Reaktionen. Dio Rk. ist sehr empfindlick (einige y). Es wird an einer 
quantitativen Meth. gearbeitet, ferner an der Aufspaltung der B1-Verb. (zur Isolierung 
von Bx). (Science [New York] [N. S.] 84. 488. 27/11. 1936. J o h n s  H o p k in s  Univ., 
Sohool H yg.) SCHWAIBOLD.

K. M. Leutski und I. I. Litwak, Das Vitamin C im Safte der roten Riibc und 
scine Anwendung bei der Behandlung von Skorbiiterkrankungen. Es wurde der Vitamin-C- 
Geh. in 1 Jahr lang aufbewahrten roten Rtiben (Beta vulgaris hortensis) durch Verss. 
an Meerschweinchen bestimmt. Die geringste prophylakt. Dosis befindet sieh zwischen
3 u. 5 ccm des Saftcs. Bei der Behandlung von 4 Skorbutkranken mit dem Ruben- 
saft wurden gute Ergebnisse erzielt. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. 
Nr. 6. 151—55. 1935. Odessa, Inst. fiir Ernahr.-Forsch.) KLEVER.

S. N. Matzko, Antiskorbutisches Priiparat aus der Kohlriibe. 2. Mitt. (1. Mitt. 
vgL C. 1936. I. 2968.) (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 6. 142—44.
1935. — C. 1936. II. 4138.) K l e v e b .

Heinz Ferdinand, Der Vitamin-C-Gehall der Frauenmilch und der Kuhmilch in den 
Friihjahrsmonałen. (Vgl. WACHHOLDER, C. 1936. I. 4031. 4457.) Es wurde im Friili- 
jahr ein noch niedrigerer C-Geh. von Kuli- u. Frauenmilch festgestellt ais im Winter, 
u. zwar etwa 1,1 bzw. 2,7 mg-%. Demnacli ist auch bei Ernahrung durch die Amme 
in dieser Jahreszeit beim Saugling C-Hypovitaminose zu befiirchten. Verss. ergaben, 
daB diese Gefahr durch C-Zulagen bei der Amme ausgeschlossen werden kann. (Klin. 
W schr. 15. 1311—12. 12/9. 1936. Rostock, Uniy., Physiol. Inst.) SCHWAIBOLD.

Julia E. Lockwood, Donald R. Swan und Frank A. Hartman, Eine weitere 
Untersuchung iiber die Beziehung von Nebennierenrinde zu Vitamin C. Ein relatiy 
C-freier Nebennierenrindenestrakt wurde hergestellt (A.-Extrakt wird nacheinander 
durch A., 70%ig. A., A. u. Krystallit geschickt), der C-Mangelsymptome bei Meer
schweinchen bessert. Ein ahnlich hergestellter Leberestrakt zeigt keine Heilwirkung. 
Es kann nur ein teilweiser Schutz erzielt werden (die Wrkg. ist demnach niebt durch 
C bedingt). Cortin oder eine andere unbekannte Substanz in der Nebennierenrinde 
yerzdgert den E in tritt von Skorbut. (Amer. J . Physiol. 117. 553—58. 1/11. 1936. 
Buffalo, Univ., Dep. Physiol.) SCHWAIBOLD.

P. J. R. Schmahl, Die Bedeutung des Vilamin-C-Gehaltes in der Nahrung. t)ber- 
sichtsbericht, bcs. betreffend die Bedeutung des Yitamin C fiir die Zahne. (J. Amer. 
Inst. Homeopatii^ 29 . 742—43. Dez. 1936. New York.) S c h w a ib o l d .

Mudambi Srinivasan, Ascorbinsdureozydase ton Moringa pterygosperma. Zu der 
vorlaufigen Mitt. (C. 1936.1 .3167) ist zu erganzen, daB in dem Materiał eine Peroxydase 
uachgewiesen wurde, die aber olmo Bedeutung fiir die Oxydation der Ascorbinsaure 
ist, sondem daB diese auf eine Oxydase zuriickzufuhren ist; durch A. wird diese fast 
ganz, durch Aceton teilweise unwirksam gemacht. (Biochemical J .  30. 2077—84. 
Noy. 1936. Madras, Univ\, Biochem. Lab.) SCHWAIBOLD.

J. Gander und W. Niederberger, Vitamin C in der Pneumoniebehandlung. An 
einer gróBeren 2Sahl von Fallen wurde festgestellt, daB Beseitigung der C-Hypovitaminose 
am ersten Ivrankheitstage zu sehr giinstigen Ergebnissen fiihrt. Yitamin C scheint 
daher ein wertvolles therapeut. Hilfsmittel fur die Behandlung der Pneumonie zu 
sein (evtl. kombiniert mit Ca-Zufuhr). Es wird ein Verf. zur ambulator. Feststellung 
der C-Hypovitaminose u. dereń Behebung angegeben (Harnunters.. Indophenoltabletten). 
(Munch' med. Wschr. 83. 2074—77. 18/12. 1936. Stans (Schweiz), Kantons-
spital.) SCHWAIBOLD.

Toshio Otani, Ober die Vitamin-C-Therapie des Keuchhuslens. Verss. in yitro 
erwiesen, daB unter den yerschied. pathogenen Bakterien der B. p e r t u s s i s  spezif. 
durch Yitamin C in der Entw. gehemmt u. schlieBlich abgetótet wird; auch das ent- 
sprecliende Bakterientoxin wird durch C entgiftet (Verss. an Kaninchen u. Meer
schweinchen). Entsprechend kann die C-Therapie ais eine wirksame spezif. Therapie 
des Keuchhustens angesehen werden: unter SI Fallen konnte bei 34 eine deutliche 
Besserung der Symptome oder yollkommene Heilung, bei 32 Besserung u. nur bei 15 
keine Wrkg. festgestellt werden. (Klin. Wschr. 15. 1884—85. 19/12. 1936. Kyoto, 
Univ., Kinderklinik.) SCHWAIBOLD.

P. Manceau, Andre A. Policard und M. Ferrand, Bemerkungen Uber die chemische 
Bestimmung der Ascorbinsaure. II. Kritische Untersuchung der Reinigungscerfahren. 
Amcendung der Beslimmutig im Ham. (I. vgl. C. 1937. I. 120.) Yerss. ergaben, daB 
die Vorbehandlung von Harn mit Hg-Acetat zur C-Best. notwendig ist. um storende 
Stoffe abzuseheiden (Titratinn mit Indophenol). Yorbehandlung mit Pb-Aeetat ist
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abzulehnen. Einzelheiten der Meth. werden mitgeteilt. Weitere Verbesserungsyerss. 
sind im Gange. (Buli. Soc. Chim. biol. 18. 1623—35. Nov. 1936. Lyon, Fac. 
Mśd.) S c h w a ib o l d . '

Fr. Hesemann, Aktiviertes Eiiueifi ais Trdger von Lebertranvitaminen in der per- 
cuianen Therapie. Ausfiihrungen iiber Bedeutung u. Wrkg.-Weise der Lebertran- 
salben in Verb. mit labilem aktiyiertem MilcheiweiB fiir Hautbehandlung u. chirurg. 
Wundbehandlung. (Hippokrates 7. 1181—83. 17/12. 1936. Zwingenberg, Deutsche 
Milchwerke.) SCHWAIBOLD.

Cordelia A. Moody, Eine Untersuchung der Wirkung von Vitamin-D- und Calcium- 
mangelnahrung bei der frisch eniuxihnte.il Katzc. Von zwei Tieren gleichen Wurfes wurde 
eines bei Ca- u. D-Mangel unter AusschluB von Sonnenlicht gehalten. Auf Grund der 
Wachstumshemmung u. der Befunde an den Knochen (auch histolog. Unters.) muB 
die Erzeugung von Rachitis bei der Katze ais gelungen angesehen werden. (J. Home 
Econ. 28 . 696. Dez. 1936. Menomonie [Wisconsin].) S c h w a ib o l d .

R. L. Edwards, Das Verfahren der cinmaligen Dosis zur Vitaniin-D-Bestimmung. 
(Vgl. COWARD u. K e y , C. 1934. II. 1799.) Vf. stellte in yergleichenden Verss. an 
Ratten fest, daB die Wrkg. einer einmaligen Dosis u. einer auf 10 tagliche Dosen ver- 
teilten Zufuhr nur an einem bestimmten Zeitpunkt (nach 7—10 Tagen) bei einer be- 
stimmten Emahrung die gleiche ist. Zu einem spateren Zeitpunkt ist die Wrkg. der 
verteilten Zufuhr eine hohere. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 55 . 983. 4/12. 1936. 
Liverpool, R. Silcock and Sons, Ltd.) Sc h w a ib o l d .

A. L. Baciarach, Viłamin E. Seine Anwendung in der Medizin urul seine Standard'i- 
nierung. Ubersichtsbericht. (Manufactur. Chemist plmrmac. fine chem. Trade J . 7. 
395—96. 399. Dez. 1936.) S c h w a ib o l d .

P. Vogt-Moller, Die Behandlung des hahiiuclltn Aborts mit Wcizenkeimol (E-Vita- 
min). Die Behandlung des habituellen Aborts mit E-Vitamin zeigte in einer groBen 
Anzahl (etwa 75%) der behandelten Falle eine giinstige Wrkg. (es wird Bestehen mangel- 
hafter E-Resorption angenommen). Die bei habituellem Abort beobachtetc Hyper- 
cholesterinamie scheint durch E-Zufuhr gunstig beeinfluBt zu werden. (Klin. Wschr. 
15. 1883—84. 19/12. 1936. Kopenhagen, Frederiksberg Hosp.) SCHWAIBOLD.

Walter Goldlarb, Joseph F. Fazekas und Harold E. Himwich, Die Wirkung 
von Methylenblau, Cystin und Cystein auf den Stoffwechsel des intakten Tieres. Injektion 
jedes dieser drei Stoffe bewirkte eine Senkung des Respirationsąuotienten, nach einigen 
Stdn. folgte eine Erhohung u. spater wieder eine Senkung. Es wird angenommen, 
daB unter der Wrkg. dieser Stoffe die Dehydrogenierung gewisser Stoffe beschleunigt 
wird (spater Oxydation der kohlenstoffreichen Riickstande). (Amer. J . Physiol. 117. 
631—37. 1/12. 1936. Albany, Med. Coli.; New Haven, Univ., Sohool Med.) S c h w a ib .

Lucien Brull, "Unlersuchungen iiber den Mineralsloffwechsel. Die Grófie des 
Erhallungsbedarfes an Galcium, Phosphor und Magnesium. (Vgl. C. 1936. I. 1906.) 
Eb wurden 40 Bilanzverss. yon je 3 Tagen an 4 Erwachsenen mit n. Verdauung durch- 
gefuhrt (Unterss. der Zufuhr u. Ausseheidungen). . Das Nahrungsgemiscli war voll- 
standig, aber arm an Ca u. P. Der tagliche Ca-Bedarf war 8,2 mg pro kg Kórpergewicht, 
der P-Bedarf 13,9 mg (etwa im Einklang mit den Angaben in der Literatur), der Mg- 
Bedarf 3,4 mg. (Buli. Acad. roy. Med. Belgiąue [6] 1. 444—60. 1936.) Sc h w a ib o l d .

Erich Rix und Lothar Ehrhardt, Uber die Beziehungen des K alium : Cakium- 
quotienlen des Kaninchenserums zum Fetlstoffwechsel. Die Vers.-Kaninchen erhielten 
neben der Heu-Hafer-Grundkost einen Zusatz yon reinem Leinol, einem Gemisch von 
Łeinól +  KC1 oder reinem KC1. In  allen 3 Yers.-Gruppen ist eine K-Steigerung im 
Blutserum nachweisbar, am starksten ist der Anstieg bei Zusatz yon Leinol +  KC1- 
Der Quotient K : Ga bleibt bei Leinol- u. K-Leinólfutterung konstant. Bei reiner 
K-Fiitterung steigt der Quotient K : Ca ganz erheblich durch gleichzeitigen Anstieg 
des K u. Abfall des Ca im Serum an. Bei allen 3 Gruppen tr it t  nach einiger Zeit eine 
gewisse Gewóhnung u. dadurch Ruekkehr zu annahemd n. Werten ein. (Z. ges. exp. Med. 
98. 748—54. 30/6. 1936. Marburg, Univ., Pathol. Inst.) Ma h n .

H. SchmalfuB, H. Werner und A. Gehrke, Altem Fcite, auch, in Lebewesen‘1 
ln keinem bisher aus Pflanzen oder Tieren gewonnenen u. dahingehend untersuchten 
Fetten fand sich Aldehyd, Ketone in Spuren wurden nur in Leinol u. in 01 aus Leber 
u. Rogen des Karpfens gefunden. Die Moglichkeiten des Altems der Fette in viyo, 
die durch diese Verss. nicht entschieden werden konnten, werden besprochen. (Hippo
krates 7. 1183—85. 17/12. 1936. Hamburg, Uniy., Chem. S taa ts in st.)  Sc iiw a ib .
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G. Brentano, Die KoMenhydrale, „der Brennstoff des Lebens“ auch fiir den 
Diabeliker. Zusammenfassende Betrachtung iiber fruhere Arbeiten des Vf. u. Bericht 
iiber mehrere Falle von Diabetes, wobei wahrend mehreren Jahren mit gutem Erfolg 
erheblieh mehr Kohlenhydrate zugefiihrt wurden, ais man friiher zu geben pflegte. 
Selbst eine gewisse Glykosurie sclieint auch bei langerer Dauer hilufig ohne nachteilige 
Folgen zu sein. Es wird yielfach bis zu einer Grenze, die weit iiber dem Toleranzwert 
liegt, die Verwertung der Kohlenhydrate um so groBer, je mehr davon zugefiihrt wird. 
Es werden Richtlinien zur weiteren Entw. der Diabeteslehre gegeben. (Dtsch. med. 
Wschr. 62. 1409—14. 28/8. 1936. Berlin, Univ., II. Med. Klinik d. Charite.) ScHWAIB.

Fr. Chrometzka, Die zenirale Stellung der Leber im Purinstoffwechsel und ihre Be- 
deulung fur die Pathogenese der Gickt. (Vgl. C. 1936. I. 3360.) Die pathogenet. Er- 
klarnngsweisen der Gicht werden besprochen. Verss. iiber die Veranderung des Purin- 
stoffwechsels naeh experimenteller Schadigung der Leber (Hund) durch chroń. Tusche- 
behandlung ergaben, daB eine Fettcirrhose der Leber erzeugt werden konnte, ent- 
sprechend dereń Entw. es zu einer Entgleisung des Purinstoffwechsels kam (Abnahme u. 
Verschwinden der Harnsaurcosydationsfahigkeit). Neben der Lebercirrhose fand sieh 
Cirrhose der Milz u. Nebenniere, Harnsaurekonkremente in den Nicrenbecken u. Harn- 
saurenadeln im Schujtergelenkpunktat. Es wird betont, daB auch bei Lebererkrankungen 
des Menschen Purinstoffwechselstorungen auftreten u. bei der Gicht anatom, u. 
funktionelle Lebcrveranderungen feststellbar sind. (Klin. Wschr. 15. 1877—81. 19/12. 
1936. Kiel, Univ., Medizin. Klinik.) ScHWAIBOLD.

Edwin P. Laug und Rudolf Hober, Die Ausscheidung ton Bromid, Jodid und 
Thiocyanat durch die durchstromte Froschniere. Die von RlNGER-Lsg. durchstromte 
Froschniere konz. die Thiocyanationcnkcnz. im Urin durch sekreter. Aktivitat der 
Tubuli, wahrend der Bromidioncngah. infolge reabsorptiver Aktivitat im Urin verd. 
wird. Die Konz. des Jodions ist in der Durchstromungsfl. u. im Urin gleich hoch.
(J. cellul. comparat. Physiol. 8 . 347—56. 20/8. 1936. Univ. of Pennsylvania, School
Med., Dep. Physiol.) __________  Makn .

Franz Depisch, Die Diat- und Insulinbehandlung der Zuckcrkrankheit. Fiir Studierende 
undArzte. Wien: Springer. 1937. VII. (136 S.) 8°. 4.80.

H. B. van Dykę, The physiologv and pharmacology of the pituitary body. Chicago: Univ.
of Chic. Press. 1936. (593 S.) 8°. 4.50.

Charles Arthur Lovatt Evans, Becent advances in physiology. 5 tli. ed. rev. by W. H. Newton.
Philadelphia: Blakiston’s. 1936. (500 S.) 8°. 5.—.

Hermann Giersberg, Hormone. 1.—5. Ted. Berlin: J. Springer. 1936. VI. (169 S.) 8° =
Yerstandliche Wissenschaft. Bd. 32. Lw. M. 4.80.

Edwin Plummer Sloan, The thyroid; surgery, syndromes, treatment; ed. by the member3 
of the Sloan Clinic. Springfield: C. C. Thomas. 1936. (488 S.) 8°. 10.00.

E„. P h a rm a k o lo g ie . T herap ie . T o x iko log łe . H yg iene .
G. Wolff, Modeme Balneotherapie. Ein Uberblick iiber die wichtigsten Heilanzeigen 

der deutschen Bader. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 77. 469—73. 30/7. 1936. 
Berlin.) DEGNEB.

C. B. Pollard, Physiólogisćhe Wtrkungen von Mineralsalzen in natiirlichen Wdssem. 
Uberblick iiber den Stand der Kenntnis physiol. WTrkgg. der n. Bestandteile des Trink- 
wassers. (J. Amer. Water Works Ass. 28. 1038— i3. Aug. 1936. Gainesville, Fla., 
Uniy.) Ma x z .

S. Irle, E. Kestermann und C. Stocker, Uber die Beeinflussung des Wasserhaus- 
haltes, der Chlor- und Stickstoff ausscheidung durch Wildunger Wasser (Hdenenguelle). 
In der Trinkperiode (10 Tage taglich 11) mit Leitungswasser bzw. Wildunger war die 
gesamte W.-Ausscheidung erhoht, die W.-Bilanz m it 80 bzw. 240 g taglich negativ. 
Die Steigerung der W.-Ausscheidung bei Wildungen war durch erhóhte Abgabe durch 
H aut u. Lunge bedingt. Parallel ging eine entsprechende Erhóhung der Chlorausschei- 
dung durch die Xiere. Die N-Bilanz blieb positiy (keine vermehrte Ausscheiduiig 
N-haltiger Stoffweehselprodd. durch Wildunger). (Dtsch. Arch. klin. Med. 179- 456—65. 
1936. Marburg, Univ., Medizin. Klinik.) S ch \ya ibo ld .

Eliane Le Breton, Die -physiólogisćhe Bedeutung der Ozydalion des Athylalkohols im  
Organismu-s. 4. Teil. Besprechung der Ergebnisse. Schlufjfolgerungen. Anhang: Die an- 
geicandte Technik. (Ygl. C. 1936. II. 2750.) Es wird zusammenfassend dargelegt, in 
welchcr Weise die zahlreichen experimentellen Befunde des Vf. iiber die Osydation 
des A. im Organismus die Anschauung siiitzeii, daB es sieh bei Muskelarbeit, W5rme-
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hausbalt u. cigentlichem Umsatz der Zcllo um drei mehr oder weniger voneinander un- 
abhangige Vorgange handelt, wobei die Ausnutzung des A. nur fiir den letztgenannten 
in Frage kommt. Im  Anhang werden die angewendeten analyt. Methoden eingebend 
beschrieben. (Ann. Physiol. Physicoehim. biol. 12. 805—58. 1936. Strasbourg, Univ., 
Fac. Med.) SCHWAIBOLD.

A. Lambrechts, Spektrographische und biologische Untersućhung der Phlorrhizin- 
dcrivate. I. Heptaacetylphlorrhizin. HeptaacetylpliloiThizin hat ein Absorptionsmaxi- 
mum bei 2750 A (S etwa 6750). Injektion von 10 mg pro kg erzeugt noch Glykosurie, 
wahrscheinlich nach vorangehender Hydrolyse unter Bldg. von Phlorrhizin. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 18. 237—38. Jan. 1936. Luttich [Liege], Med. Univ.-Klinik.) K r e b s .

Kimio Maruta, Einflufi der rerschiedenen AUgcmeinnarkosen auf den Blu.lch.oleste.rin- 
gchalt. Der EinfluB der Narkose auf den Blutcholesteringeh. steigt bei den untersuchten 
Narkotiea in folgender Reihenfolge an: A.-Narkosc mit dem OMBREDANNEschen App., 
Sauerstoff-A.-, Lachgas-, A.-Tropf-, Avertin- u. schlieBlich Chlf.-Narkose. Die starkę 
Wrkg. der Chlf.-Tropfnarkose wird durch Zusatz von Sauerstoff u. noch mehr durch 
Narkose mit dem OMBREDANNEschen App. abgeschwacht. Diese Schwankungen des 
Blutcholesteringeh. werden nach Vf. auf die Funktionsstorung des Retieuloendothelial- 
systems, besonders der Leber, u. auf die durch die Narkose ausgel. Atembeschwerden 
zuriickgefulirt. (Tohoku J . exp. Med. 28. 479—502. 1936. Sendai, Kais. Univ., Chirurg. 
Klin. [Orig.: dtsch.]) M ahn.

J. M. Ort und W. G. Christiansen, Der Einflufi einiger Salze auf Tozizitdt und 
Narkoseimrkimg des Morphins bei Mausen und Ratten. Nach den Unterss. an Mausen 
u. Katten bewirkt der Zusatz von Salzen (Na-Thiocyanat, Mono-Na-Pliosphat u. NaCl) 
im allg. keine merkliche Verstarkung oder Verringerung der Wirksamkeit des Morphins. 
Nur beim Na-Thiocyanatzusatz besteht eine gewisse Tendenz, die Wrkg. des Morphins 
zu potenzieren. Unzweifelhaft erhoht aber Na-Thiocyanat betrachtlich die Toxizitiit 
des Morphins. (J. Amer. pharmac. Ass. 25. 593—97. Juli 1936. Brooklyn, N. Y., 
E. R. Squibb & Sons, Res. Dep. Chem. a. Pharmac. Labor.) M a h n .

Hans Brack, Die Phospliyllbehandlung. Vf. berichtet iiber gute Erfolge mit 
Phosphyll (Herst. Dr. A r m in  B a u e r  & Co., Berlin), ein Kombinationsprap. aus 
Chlorophyll- u. Mononatriumphosphat, ais Tonikum, besonders bei Neurasthenikern. 
(Med. Wolt 10. 1847—48. 19/12. 1936. Berliu-Karlshorst, St. Antoniuskrankenh.) Fk.

Giinther Hauke, Erfahrungen mit Tussamag. Giinstige Erfahrungen mit Tussamag 
(Herst. C h em . F a b k ik  T e m p e lh o f ,  Berlin) ais Espektorans. (Med. Klinik 32. 
1742. 18/12. 1936. Breslau, Univ., Med. Poliklinik.) F r a n k .

Helene Szubert, Heilung des Bronchialasthmas mit Olóbintin und Calcium. Gegen 
Bronchialastlima wurden mit Erfolg intramuskulare Injektionen von Olóbintin u. Ca- 
Verbb. empfohlen. Olóbintin (RlEDEL) ist eine olige Lsg. rektifizierter Tcrpentinóle. 
(Med. Klinik 32- 1569—70. 13/11. 1936. Berlin.) F r a n k .

Grayson Carroll, Bransford Lewis und Louis Kappel, Manddsdure ais Harn- 
anłiseptikum. Eine klinische Untersućhung. In  allen behandelten 77 Fallen von Coli- 
infektion versehied. Charakters wurde mkr. reiner Harn erzielt (im Mittel in 7 Tagen). 
Bei 7 Fallen von Kokkeninfektion wurde Besserung erzielt, aber keine Sterilitat des 
Harnes, ebenso bei 6 Fallen von B a c i l l u s  p r o t e u s  - Infektion. Auf die Be- 
deutung einer genauen Diagnose vor der Behandlung wird hingewiesen. (J. Amer. med. 
Ass. 107.1796—99. 28/11.1936. St. Louis, Univ., Sehool Med., Urolog. Dep.) S c h w a ib .

Edward N. Cook und Henry A. Buchtel, Manddsaure bei der Behandlung von 
Infektionen des Ilamweges. Hinweis auf gute Erfolge bei der Behandlung mit dieser 
Verb. allein oder zusammen mit ketogener Nahrung oder anderen MaBnahmen zur 
Sauerung des Harns u. auf die genaue Beobachtung der Patienten. (J . Amer. med. Ass. 
107. 1799—1800. 28/11. 1936. Rochester, Mayo Clinic.) S c h w a ib o ld .

Leo P. Dolan, Versuche mit mandelsaurem Ammonium bei Harninfektionen. Ein  
Berichl iiber die Ergebnisse bei sechzehn Fallen verschiedenartiger Infektionen ohne Rilck- 
sicht auf den bestehenden pathologischen Zustand. In  den meisten Fallen wurde eine 
giinstige Wrkg. erzielt, auch in drei Fallen mit starker Wegverlegung. Es wurden aber 
auch Komplikationen beobaehtet. (J. Amer. med. Ass. 107. 1800—05. 28/11. 1936. 
Toledo [Ohio].) SCHWAIBOLD.

Henry F. Helmholz und Arnold E. Osterberg, Das Mafi der Ausscheidung und 
die baktericide Wirkung ton Mandelsaure im  Harn. Verss. in vivo u. in vitro. Durch 
orale Zufuhr von mandelsaurem Na konnten bei Patienten leicht Konzz. von 0,25—1% 
im Harn erreicht werden. In  diesen Konzz. wirkt die Sfture gegenfiber den meisten
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Organismen baktericid bei einem ph =  5—5,7. Gewisse Stamme von Aerobacter u. 
Pseudonomas lassen sich jedoch viel scliwerer abtoten ais E s c h e r i c h i a  c o l i .  
(J. Amer. med. Ass. 107. 1794—96. 28/11. 1936. Rochester [Minn.], Mayo
Glinie.) S c h w a ib o l d .

H. G. Huber, Uber Prontosil bei der Behandlung der kindlichen Pyurie. Prontosil, 
per os zugefiihrt, vermag den Ablauf kindlicher Kolipyurien giinstig zu beeinflussen. 
(Miinch. med. Wschr. 83. 2014—16. 4/12. 1936. Ckemnitz, Stadtkrankenh. im Kiicb- 
wald.) F r a n k .

A. V. Hauer, Uber das Forapin, ein Bimengift in Salbenform. Klin. Bericht. 
Gute Erfolge m it Forapin bei Myalgien u.Dermatalgien. (Med. Klinik 32. 1672. 4/12. 
1936. Wien, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

L. R. Zimmerman, R. Frank und H. Necheles, Wirkung von Acetylcholin und 
Physostigmin auf gastro-intestinale Motilitat. Acetylcholin, Physostigmin u. Kombi- 
nationen von Acetylcholin u. Physostigmin wurden auf ihre Wrkg. auf die Auslsg. 
gastro-intestinaler Motilitat bei n. Hunden u. bei Ticren mit experimcnteller Peritonitis 
untersucht. Niedrige Acetylcholindosen wirken in beiden Gruppen nur wenig oder 
gar nicht auf die peristalt. Aktiyitat. Die Wrkg. kleiner Physostigmindosen auf die 
gastro-intestinale Motilitat ist inkonst-ant. Intramuskulare Injektion kleiner kombi- 
niert-er Physostigmin-Acetylcholindosen steigert die gastro-intestinale Motilitat, ohne 
daB cardiovaskulare Storungen oder andere unerwiinschte Erscheinungen auftreten. 
Tiere m it Peritonitis reagieren starker auf die Physostigmin-Acetylcholinkombination 
ais n. Hunde. AbschlieBend wird uber Verss. berichtet, yollkommenen paralyt. Heus 
zu erhalten. Diese aton. Intervalle wurden benutzt, um die Einw. von Physostigmin 
u. Acetylcholin auf die gastro-intestinale Motilitat bei Vorliegen yon Peritonitis zu 
studieren. (Arcli. Surgery 33. 187—96. Aug. 1936. Chicago, Michael Reese Hosp.; 
Dep. Phys., Labor. Gastro-Intestinal Diseases.) M ahn.

Fitosi Watanabe, Uber die Unterdruckung der Pilocarpinhyperglykamie durch das 
Atropin. Durch vorangehende Verabreichung von Atropin wird die Pilocarpinhyper
glykamie bei Kaninchen im Gegensatz zu den Angaben yon P a p il ia n  u. Ve l l u d a  
yollig unterdruckt. (Tohoku J . exp. Med. 27. 413—15.1935. Sendai, Tohoku-Reichsuniy. 
[Orig.: dtsch.]) Ma n z .

Fitosi Watanabe, Uber die hemmende Wirkung des Atropins auf die Pepton- 
hyperglykamie. (Vgl. vorst. Ref.) Vorangehende Verabreichung von Atropin wirkt 
auch auf Peptonłiyijerglykamie hemmend. (Tohoku J. exp. Med. 27. 416—19. 1935. 
Sendai, Tohoku-Reichsuniy. [Orig.: dtsch.]) Ma n z .

D. W. G. Murray, L. B. Jaques, T. S. Perrett und C. H. Best, Hepańn und 
Oefafiverscldufi. Heparin yerhindert den GefaByerschluB nach GefaByerletzung u. yer- 
hindert die nach Injektion yon Natriumricinoleat entstehende Thrombosierung. Intra- 
yenose Injektion yon 4,400 Heparineinheiten bewirkte beim Mensch eine Verlangerung 
der Blutgerinnungszeit von 8 auf 30 Minuten. Nach 4 Stdn. war sie zur Norm zuruck- 
gekehrt. (Canad. med. Ass. J .  35. 621—22. Dez. 1936. Toronto, Univ. of Toronto, 
Dep. of Surgery, Dep. of Physiology and the School of Hygiene.) Ab d e r h a l d e n .

D. R. Drury. Die physiologischen Wirkungen ton Naturgas. Das untersuchte 
Naturgas stammt von den sudcalifom. Olfeldem, ist odorisiert u. fur den Haushalts- 
gebrauch bestimmt. Die Unterss. iiber die physiol. Wrkgg. des Gases wurden an 
Affen, Batten u. Menschen durchgefiihrt. Gaskonzz. yon 25 u. 30% iiben keine sicht- 
bare physiol. Wrkg. aus. Gaskonzz. von 60 u. 80% besitzen eine anasthet. Wrkg. 
Nach diesen Ergebnissen ist also das Naturgas fiir den Menschen ungiftig. (Gas Age- 
Rec. 78. 295—96. 302. 12/9. 1936. Univ. of Southern Caiifomia,) JlAHN.

Haryey G. Beck, Langsame Erstickung durch Koldenozyd. Die in  ihrer Bedeutung 
bisher unterschatzte chroń. CO-Vergiftung ist durch einen klin.-patholog. Befund 
gekennzeichnet, dessen Symptome yon den stark durchbluteten Organen, Herzmuskeln, 
Zentralneryensystem ausgehen; da die Organyeranderungen nicht behoben werden 
konnen, sind yorbeugende MaBnahmen notwendig. (J . Amer. med. Ass. 107. 1025—29. 
26/9. 1936. Baltimore.) M a n z .

T. A. C. Mc Quiston, Tódlkhe Yergiftung durch NalriumnUrit. Vergiftungsfall 
bei einer 3-kópfigen Familie m it tódlichem Ausgang nach einer Mittagsmahlzeit, der aus 
unbekannter Ursache N aN 02 beigemengt worden war. Der Geh. der einzelnen Nahrungs- 
mittel der Mahlzeit an N aN 02 war recht betrachtlich (Kohl 6,5%, Pudding 4,5% 
N aN 02). Obduktionsbefund. (Lancet 231. 1153—54. 14/11, 1936. Linthorpe, Middles- 
brougli, Municipal Hoapital.) F ra n k .
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Karl Heinz Ewers, Ober die Epitheldesąuamation in  der Raltenschilddriise bei 
normalen Ratten und nach Tlialliumvergiftung. Bei weiBen Ilattcn fand sich eine geringe 
altersphysiol. Desąuamation (Fettspeicherung in den yital abgeschuppten Epithelien); 
wenige Stdn. nach dem Tode begiunt regelmiiBig eine postmortale Desquamation der 
Epithelien; bei akutor u. chroń. Thalliumvergiftung wurde weder die vitale noch dio 
postmortale Desąuamation yermehrt gefunden, auch keine sonstige Veranderung der 
Schilddriise. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 98. 90—102. 1936. Freiburg, Univ., 
Pathol. Inst.) S ć h w a ib o ld .

B. Rajewsky, Untersuchungen zum Problem der Radiuvivergiftung. I. Tozische 
Mmgen des in den menschlichen Korper eingefuhrlen Radiums. Vf. untersuchte an 
einigen radiumyeTgUtetcn Personen die Ra-Ablagerung in den yerschied. Organen 
(Lunge, Herz, Leber, Milz, Obersehenkel, Rippe, Ruckenmark) u. verglich seine W erte 
mit den in der Literatur verdffentlichten Werten. AnschheBend wurde die Ausscbeidung 
bei yerschied. Verabreichungsart ermittelt. Ais Schadigungsdosis wurde bei interner 
Verabreichung von Ra eine Menge yon etwa 1 Milcrogramm RaEl an „Rest-Ra“ fest- 
gestellt. (Strahlentherapie 56. 703—14. 15/8. 1936. Frankfurt a. M., Univ.-Inst. f.
physikal. Grundlagen d. Med.) Ma h n .

Cecil Young, Tetraclilorkohlenstoffvergiftung. Beschreibung eines Fallcs, der durch 
intrayenóse Zufuhr von Glucose u. Ca, sowie durch AderlaB u. Bluttransfusion gerettet 
werden konnte. Im  Vordergrund standen akute Nephritis u. Uramie. (Canad. med. 
Ass. J . 35. 419—21. Okt. 1936. Toronto.) Ab d e r h a l d e n .

Henry Field Smyth und Henry F. Smyth jr., Sichere Verfahren beim industridlen 
Oebrauch von TelrachlorJcohlensłoff. Vortrag. An zahlreichen Tieryerss. (Guineataube, 
weiBe Ratte, Affe) wird gezeigt, daB 100 Teile CC14 pro 1000000 fiir taglieh dieser Konz. 
ausgesetzte Ai'beiter unsehadlich sind, ebenso Konz.-Anstiege auf 1000:1000000, 
wenn sie 1/2 Stde. pro Tag nicht uberschreiten. 100 Teile pro 1000000 werden 
geruehsmaBig noch eben wahrgenommen. Dauernd kleinen Mengen yon CCl4-Dampfen 
ausgesetzte Tiere erleiden Sehadigungen der Leber- u. Nierenzellen. Diese Zellen werden 
durch neue ersetzt, die CCl4-resistenter sind. Dasselbe diirfte auch beim Menschen 
der Fali sein. Die Unters. yon 96 Arbeitern, die z. T. schon mehr ais 10 Jahre mit 
CCI4 arbeiteten, ergab keinen krankhaften, auf dieses Mittel zuruckfiihrbaren Befund. 
(J. Amer. med. Ass. 107. 1683—87. 21/11. 1936. Philadelphia.) A b d e r h a ld e n .

A. Willemse, Die akuten Methylalkohohergiftungen im Ortibengebiet und die Bc- 
handlung mit intravendsen Kohleeimpritzungen. Bericht iiber eine Vergiftung von 
8 Personen durch CH3OH, von denen 3 starben, 1 fast erblindete. Physikal. Entgiftung 
durch Einspitzung yon 7,5%ig. Kohleaufsehwemmung in physiolog. NaCl-Lsg. war 
von gutem Erfolg. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 80. 5118—20. 14/11. 1936.
Kerkrade, St. Josef Hospitaal.) G r o s z f e l d .

Georg Sack, Beitrag zur Therapie der Veronalvergiftung. Sehwere Falle von 
Veronalvergiftungen konnen durch Auswaschung des Veronals mittels taglicher sub- 
cutaner Injektionen von einigen Litem RlNGER-Lsg. in yielen Fallen noch gerettet 
werden. (Dtsch. med. Wschr. 62. 2082—84. 18/12. 1936. Freiburg i. B., Medizin. 
Klinik.) _ F r a n k .

Lśon Binet und J. Marek, Die Zuckertherapie bei Inlomkationen durch die Champi- 
gno>i8. Suboutane Injektionen von Extrakten aus Amanita phalloides senken bei 
Hunden u. Kaninchen den Blutzucker stark. Diese Intoxikation durch die Pilzextrakto 
kann mittels intravenoser (rZucoseinjektion aufgehoben werden. AbschlieBend wird 
der therapeut. W ert dieser Beobachtungen besprochen. (Presso med. 44. 1417—18. 
9/9. 1936. Paris.) M ahn .

W. Noel Goldsmith, llecent adyances in dermatology. Philadelphia: Blakiston’s 1936. (522 S.)
8°. 5.00.

Charles Solomon, Pharmacology, materia medica and therapeutics; new 2 nd cd. Phila
delphia: Lippincott. 1936. (681 S.) 8°. 3.00.

Karl Steiner, Praktische Therapie der Hautkrankheiten. Wien: Springer. H)37. VIII.
(116 S.) 8°. M. 4.80.

F. Pharmazie. Desinfektiou.
G. Gatti und R. Cajola, Flora von Ostafrika. Die Aloe. Besprechung der yer

schiedenen Aloeartcn u. der physiolog. Wrkg. sowie der pharmazeut. Anwendung der 
Drogo. (Riv. i tal. Essenze, Profumi Piante offiein. 18. 235—37. 15/10. 1936.) Eu,MER.
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H. Berry, Hamamelisezlrakt. Bcstes Menstruum fiir dio Herst. ist 45°/0ig. A. Das 
so erhaltene hellbraune Prod. ist im Gegensatz zu dcm des B. P. C. 1934 leichtlósl. in Gly- 
cerin u. enthalt alles Tannin der Drogę (den wichtigen Bestandteil), aber nur Spuren 
des arzneilich wertlosen, die Loslichkeit u. das Aussehen ungiinstig beeinflussenden 
Chlorophylls. (Pharmac. J . 137 ([4] 83). 247—48. 5/9. 1936. Pharmac. Soc. Great 
Britain, Res. Laborr.) DEGNER.

W. A. Knight und M. M. Dowsett, Ammoniummandelat. Diese ais Harnanti- 
septikum viel yerwendete Verb. (vgl. COCKING, C. 1936. II. 1971) kann in folgender 
Mixtur dispensiert werden: 36 g Mandelsaure, 15,6 ccm 32,5%ig- NHą-Fl., 14 ccm 
SuBholzfluidcxtrakt, je 1 ccm Ingwer- u. Capsicumtinktur, 29 ccm Sirup, 85 ccm 
Carobenscbleim u. Chif.-W. ad 340 ccm. Die sirupartige Mischung der Sauro u. der 
NH3-F1. ist einige Zeit haltbar. Sie kann ais Konzentrat fiir die Herst. der Mixtur 
yorratig gehalten oder auf Gelatinekapseln yertcilt, ohne weitere Zusatzo dispensiert 
werden. (Pharmac. J. 137 ([4] 83). 250. 5/9. 1936.) D e g n e r .

W. A. Woodard, Ungebrauchliche Vcrordnungcn. Kurze Bemerkungen iiber die 
Anwendung einer Tinktur aus Senecio cineraria D . C. gegen grauen Star. — In  einer 
Lsg. von HgCL neben Borax wird die Fallung yon HgO yermieden, wenn jenes zunachst 
m it der gleichen Menge NaCl gel. wird. — HgO-Augensalbe u. KJ-M istur dtirfen nieht 
gleichzeitig gebraucht werden, wegen Bldg. einer augenreizenden Verb. — Menthol 
laBt sieh in wss. Mixturen gleichmaBig yerteilen durch yorheriges Anreiben mit etwas 
Senega- oder (juillajatinktur. — Cocain-HCl ist mit Argyrol (Pflanzenvitellin-Ag- 
Verb.) unvertraglich u. neben diesem durch das N itrat zu ersetzen. (Pharmac. J . 137. 
([4] 83). 275. 12/9. 1936. Liyerpool, Royal Southern Hospital.) DEGNER.

E. H. Vogelenzang, Chininlósungen fiir  parenłerale Anwendung. Urethan u. Anti- 
pyrin ais Loslichkeit erhohendo Zusatze geben oft AnlaB zu ernsten Reizerscheimmgen 
u. Gewebsschadigungen an der Injektionsstelle. Diese werden auf zu niedriges ph zuriick- 
gefiihrt. Dieser kann durch NaOH-Zusatz auf den des Serums, 7,3—7,4, eingestellt 
werden. Diese Lsgg. konnen nieht mehr unbegrenzt m it W. yerd. werden, ohne Chinin 
fallen zu lassen. Am giinstigsten liegen die Verhaltnisse noch bei folgender Yorschrift: 
30 g Chinin-HCl, 20 g Antipyrin, 7,5 ccm n. NaOH-Lsg. u. bidest. W. ad 100 ccm. 
Diese Lsg. (ph =  7,3—7,4) kann ohne Fallung m it 3 Voll. W. verd. werden. Urethan 
ist fiir diese Zwecko weniger geeignet. (Pharmac. Weekbl. 73. 1030—31. 1/8. 1936. 
Utrecht, Apotheke d. Stadt. u. Akadem. Krankenh.) D e g n e r .

Svend Aage Schou, Studim  uber Injeklionsmedizin. V III. Die Zcrsetzung von 
Arecolinhyilrobromid durch Wannesterilisation. (VII. vgl. C. 1937 .1. 127.) Reine wss. 
Areeolin • HBr-Lsgg. konnen in Jenaglasampullen 1 Stde. bei 100° ohne nachweisbare, 
20 M n. bei 120° (Autoklay) unter 5%ig. Hydrolyse sterilisiert werden. Pufferung auf 
pn =  6 hat 30-, auf ph =  7,4 80°/oig- Zers. im Autoklaven zur Folgę. Werden reine 
Areeolin-HBr-Lsgg. mit so viel HCl ycrsetzt, daB sie bzgl. HCl 0,001-n. werden, so yer- 
tragen sie Sterilisienmg auch im Autoklayen ohne nachweisbare Zers.; werden sie bzgl. 
HCl 0,1-n. gemacht, so tr it t  im Autoklayen 10°/oig. Saurebydrolyse ein. — Arecolinbest.- 
Verf.: 10 ccm Lsg. (=  0,05 g Arccolin-HBr) mit 20 ccm Isopropylalkohol-Chlf. (1 +
3 Voll.) u. 0,5 g Na,C03 1 Min. schiitteln (sch.), untero Schicht ablassen, Ausschiittlung 
in gleicher Weise wiederholen, die yereinigten Ausziige mit 5,0 ccm 0,1-n. HCl +  5 ccm 
W. sch., untere Schicht ablassen. oberc im Schutteltrichter mit 0,1-n. NaOH-Lsg. 
zuriicktitrieren (Methylrot); 1 ccm 0,1-n. HCl =  0,023 604 g Areeolin-HBr. (Dansk 
Tidsskr. Farmac. 10. 175—80. Juli 1936.) D e g n e r .

Bernard Fantns und H. A. Dyniewicz, Der Wert des Kirschsirups des National 
Formulary V I ais Vehilcel. Dieser Sirup (I) wird ais ein dem Syrup of wild cherry (aus 
der Rindo von Prunus yirginiana) iiberlegenes Vehikel fiir Fe-Verbb., Sauren, Harn- 
stoff, Urethan u. sch wach bittere Alkaloide empfohlen. Vorschriften auBer den C. 1935.
II . 1914 angegebenen: FeCl3-Tinktur 5, I  55 ccm; HJ-Sirup 20, I  100 ccm; Hamstoff
15 g, I  ad 60 ccm; Urethan 5 g, W., A. aa 2 0 ,1 ad 1000 ccm. Fiir stark bittere Stoffo 
ist der aromat. Eriodictyonsirup (C. 1933. II. 2423), fiir salzige der SiiBholzsirup (C. 1935.
I. 2845) besser ais I. Unyertraglich ist I  m it alkal. Stoffen, (CH2)6Nj, Amidopyrin, 
K-Citrat, K^SjO.,, I\Ta2HPO.,, Borax, NaHC03, Na2C03 u. wegen seines Benzoesauregeh. 
mit Ag', Hg", Pb" u. Chinin. Ein naeh C. 1935. II. 1914 mit den Steinen bereiteter I 
bedarf keiner Verfalschung durch kiinstliche Farb- u. Duftstoffe. (J. Amer. pharmac. 
Ass. 25. 701—05. Aug. 1936. Univ. of Illinois.) D e g n e r .

Sei-ichi Ueno, Ober die Berdtung einer Goldseifenlosung in Chaulmoograol und 
ihre thcrapeutische Wirhung bet Lepra. Goldseifenlsgg. in Chaulmoograol wurden wie
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folgt bereitet. 1. Aus den Na-Seifen derChaulmoografettsaurenlsgg. u. AuC13 wurden dio 
Au-Seifen der Chaulmoografettsauren hergestcllt; 2. die Seife wurde entwassert u. mit 
Chaulmoograol crwarmt bis zur Lsg.; 3. zu der Lsg. wurden kleine Mengen Vitamin A 
u. D u. Ckolesterin hinzugcfiigt. Eine solebe Au-Seifenlsg. ist rosa gefiirbt u. scbm. bei 
Kórpertemp. Die Lsg. hat folgende Eigg.: TYNDALL-Effekt: Die ather. Lsg. (0,2 g/ 
100 ccm) erscheint im Fe-Funkenvers. blauweifi, wio die ather. Lsg. des Chaulmoogra- 
olcs selbst; m it Zunahme der Konz. der Au-Seife tr itt  dio orangegelbc Piirbung in Er- 
scheinung, zum Beweis, daB eine koli. Au-Lsg. vorliegt, denn der TYNDALL-Effekt eines 
Au-Hydrosols war orangegelb. Dio ultramkr. Unters. spricht fiir die Abwesenheit 
von koli. Au in der Lsg. Spektroskop, wurde das Maximum der Absorptionsbanden boi 
5200 A festgestellt, analog zum Absorptionsstreifen des koli. Au bei 5200 A. Die Lsg. 
ist demnach eine koli. Lsg. von Au oder Au-Seife im Chaulmoograol. Bei einem anderen 
Vers. konnte allerdings die Absorption nicht beobachtet werden. Vollo klin. Erfolgo bei 
Lepra wurden in 22 Fallen (von 25) erzielt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39- 
151 B—54 B. 1936. Osaka, Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) Sc h o n f e l d .

Zernik, Neu eingefuhrte Arzneimiłtel und pkarmazeutische Spezialitdten. 2. Anal- 
getiea, Antineuralgica, Aniipyreiica, Antispasmodica. (Fortschr. d. Therap. 12. 104—07. 
1936. Wiirzburg.) H arm s.

Zernik, Neu eingefuhrte Arzneimiłtel und pkarmazeutische Spezialitdten. 4. Herz- 
und OefdfSmittel. Dijodtyrosin comp. Ifah  ( I f a h  G. M. B. H ., F a b r . PHARM. P r a p a r a t e , 
Hamburg-Uhlenhorst): Tabletten m it je 0,1 g Dijodtyrosin u. 0,01 g Dibromtyrosin. 
Letzteres yertieft u. yerlangert die Dijodtyrosin wrkg. Bei Morbus Basedow, Thyreo- 
tosikosen usw. Rohrchen mit 20 u. GroBpackung mit 200 Tabletten. — Deriphyllin 
comp. (Deriminal) (CHEM.-PHARM. F a b r . B ad  HOMBURG A.-G., Frankfurt a. M.): 
Ampullen zu 2 ccm m it 0,2 g Deriphyllin (C. 1933. II. 3313) u. 0,015 g Phenylathyl- 
barbitursaure in Schachtcln m it 6, 25 u. 100 Stiick. Zapfchen m it 0,6 bzw. 0,04 g in 
gleichen Packungen u. Tropfen mit 0,2 bzw. 0,0075 g im ccm =  16 Tropfen (Tropf- 
glaser m it 10 u. 30 ccm, Anstaltspackung m it 150 ccm). Diuretikum, Cardiakum u. 
Scdatiyum. (Fortschr. d. Therap. 12. 498—502. Aug. 1936. Wiirzburg.) HARMS.

Zernik, Neu eingefuhrte Arzneimiłtel und pkarmazeutische Spezialitdten. Histidin 
„ Ifah“ ( I f a h  G. m. b . H., F a b r . p h a r m . P r a p a r a t e , Hamburg-Uhlenhorst): Am
pullen mit 5 ccm einer sterilen isoton. 4%ig. Lsg. von Histidinchlorhydrat. Intra- 
muskular bei Ulcus yentriculi u. duodeni. Packungen mit 5 u. 20 Ampullen. — Dysen- 
lerie-Sertim Behring konzentriert mo7iovalent („B e HRINGWERKE“ , I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE A kt.-G es., Leverkuscn) ist von mit Shiga-Kruse-Bacillen behandelten 
Pferden gewonnen. 1 ccm =  1000 A.-E. Intramuskular bzw. intravenós 10 ccm wieder- 
holt. Ampullen mit 10 ccm. (Dtsch. med. Wschr. 62. 1685—87. 1885—87. 13/11. 1936. 
Wiesbaden.) H a r m s .

— , Zahnpflegemittel. Beschreibung der Herst. yon Zahnseifen, fl. Zahnseifen u. 
Zalmcrcmes. — Analyse einer Handelszahncremo zur Feststellung der Grundstoffe. — 
Bespreehung der Grundstoffe fiir Zahnpflegemittel (Schleif-, Konsistenz- u. Verdickungs- 
mittel, Emulgatoren, antisept. wirkende Stoffe, Aromastoffe u. besonderer Zusatze, 
z. B. Fermenten, Mitteln zur Entfemung des Zahnsteins, wie Aluminiumlactał, 
Pankreatin, Sulforizinolaten, u. katalyt. wirkenden Metallverbb.) u. der Maschinen 
zum Mischen u. Walzen der Prodd. — Vorschriften fiir Spezialpraparate. (Seifensieder- 
Ztg. 63. 843—44. 862—64. 882—84. 1936.) E l l m e r .

Ralph H. Boos, Plastische Massen in der Zalmheilkunde. Ubersicht uber die 
geschiehtliche Entw. dieses Gebiets in den Vereinigten Staaten. (Mod. Plastics 14. 
Nr. 2. 299. Okt. 1936. Henry P. Boos Dental Lab.) W . W o l f f .

Paul Schugt, Das „Metaphot“ ais Hilfsmittel im  pharmazeulischen Laboratorium. 
Empfehlende Bespreehung des genannten App., einer raumsparenden Verb. von Mikro
skop u. Camera, u. des C i t o p h o t ,  einer Vorr. zum gleichen Zwecke zur Verb. mit 
schon yorhandenem Mikroskop. Hersteller beider App.: BUSCII. (Pharmaz. Ztg. 81. 
773—75. 29/7. 1936. Dusseldorf.) D e g n e r .

A. Karsten, Ein neues makro- und mikroskopisches Hilfsgerdt fu r  Photographie, 
Projektion und Zeichnen. Bespreehung u. Abbildung des „ C i t o p h o t "  von BuSCH 
(ygl. S c h u g t , yorst. Ref.). (Pharmaz. Ztg. 81. 810—11. 5/8. 1936. Berlin.) D e g n e r .

T. McLachlan, Standards der British Pharmacopoeia. Verbesserungsyorschlage. 
Fiir a 11 e Arzneimittel der B. P. sind Mindestgehh. u. -werte festzusetzen. Die fiir aie 
Prufungen benotigten Substanzmengen sind so klein wie moglich zu halten. (Manu- 
fnctur. Cbemist pharmac. fine ehem. Trade J .  7- 299—300. Sept. 1936.) D f.ONER.
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J. H. Versteeg, Gresólum crudum. Die Kp.-Grenzen des Niederland. A.-B. sind 
richtig, węnn zweckmaBig u. einheitlich dest. wird. Piir das Nitroprod. solltc sieherer 
eine Menge von 8,5 g gefordert u. seine beim Verdiinnen des sauren Filtrates noch auf- 
tretcnde Abscheidung beriicksichtigt werden (vgl. BEUKEMA-GOUDSMIT u . P o t j e -  
w ijd , C. 1936. I. 4760). (Płiarmae. Weekbl. 73. 1182—86. 29/8. 1936. Utrecht, 
Univ.) D e g n e r .

E. Flotow und G. Nauenburg, Beilrag zur Alkoholbestimmung nach Widmark. 
Beschreibung einer K,Cr20 7-H2S04-Abfullvorr., bestehend aus VorratsgefaB (150 ccm) 
u. zweckmaBig gebauter MeBcapillare fiir 1,5 ccm (50 cm), yerbunden durch 3-Wege- 
hahn m it 2 zueinander ) (-formig verlaufenden Kanalen im Kiicken, durch dio nach- 
einander die Verbb. VorratsgefaB-Capillare (zur Capillarefullung) u. Luftzutrittrohr- 
Capillare (zur Capillareentleerung) hergestellt werden konnen. Die A.-Dest. fiihren 
Vff. s ta tt bei 60° nur noch durch einfaches 12-std. Stehenlassen im Dunklen bei Zimmer- 
temp. aus. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 77. 580—81. 17/9. 1936. Dresden, 
Techn. Hochschule.) DEGNER.

M. J. Schulte, Die Analyse. von anhydromethylencitronensaurem Hemmelhylen- 
lelramin. (Vgl. C. 1931. II. 3643.) Zur Best. der Komponenten des Helmitols wurde ein 
Verf. ausgearbeitet; nach der Zerlegung mittels absol.-methylalkoh. NaOH wird das 
Na-Anhydromethylencitrat mit Chlf. gefallt u. das isolierte (CH: )0N4 titriert. Auch dic 
Anhydromethylencitronensaure wird dann titrimetr. bestimmt. (Pharmac. Weekbl. 73. 
1107—11. 15/8. 1936. Arnhem, Gemeindeapotheke.) DEGNER.

L. Rosenthaler, Farbige wid gefdrbte Krysłallfallungen. Farbige Ndd. sind solche, 
dio ihrer N atur nach farbig sind, gefarbte Ndd. dagegen solche, dio an u. fiir sich farblos, 
jedoch durch Absorption von Farbstoffcn farbig gemacht sind. Wenn man ein far- 
biges Fiillungsmittel findot, kann man also leicht von einem farblosen Stoff einen far- 
bigcn Nd. erhalten. Der zweite Fali ist seltener, doch konnte Vf. feststellen, daB man 
gefarbte Ndd. erhalt m it Weinsaure u. Hg(2)-Aeetat bei Ggw. von Violett 5 Bo, mit 
Theophyllin u. dem gleichen Hg-Salz bei Ggw. von Gentianaviolett, mit Brechweinstein 
u. AgN03 bei Ggw. von Anilinblau oder Wasserblau. Stark griin gefarbte Krystalle 
erhalt man durch Zusatz von festem Na-Acetat zu einer mit Solidgriin J J o  gefarbten 
AgNOa-Lsg. Im folgenden wird eine Reihe farbiger Krystallfallungen beschrieben, 
die mit Alkaloiden u. einer Lsg. von Orange I I  in 0,1-n. HC1 entstehen: A k o n i t  i n 
(Nitrat): : Amorpher Nd. Grenzkonz. 1:500—1:750. A l y p i n  (Hydrochlorid): 
Sofort Fiiden, meist gebogen u. Nadeln (auch in Stemen u. dgl.). Grenzkonz.: 1: 2500 
bis 1: 5000. A n t  i p y r  i n : Amorpher Nd., der schon in l°/0ig. Lsg. nicht mehr ein- 
tritt. A p o m o r p h i n  (Hydrochlorid): Amorpher Nd. Grenzkonz.: 1: 750—1: 1000. 
A t r o p i n  (Sulfat): Mit dem festen Stoff amorpher Nd., nicht in 1%'g- Lsg. B e r -  
b e r  i n  (Hydrochlorid): Sterne u. Biischel von Nadeln. Jlit Lsg. 1: 250 sphilro-
krystallin. Gebilde. B r u c i n (Hydrochlorid): Amorpher Nd. C h i n i d i n (Sulfat: 
Amorpher Nd., noch in Lsg. 1: 1000. C h i n i n  (Sulfat): Wie Chinidin. C i n c h o -  
n i d i n (Sulfat): Zunachst amorpher Nd., spater Nadelchen, dio meist Drusen, Garben 
oder Biischel bilden. C i n c li o n i n (Sulfat): Amorpher Nd. m it Lsg. 1: 250. D i o -  
k a  i n  (Hydrochlorid): Amorpher Nd. noch mit der Lsg. 1: 5000. E m e t i n  (Hydro- 
cblorid): Amorpher Nd., Grenzkonz.: zwischen 1:2000 u. 1:2500. E p h e d r i n  
(Hydrochlorid): Gelbo Nadelchen in Biischeln u. Drusen, Grenzkonz.: zwischen 1: 300 
u. 1:500. E p h e t o n i n  (Hydrochlorid): Sehr kleino SpieBe (manchmal Faden), 
meist in Drusen, Grenzkonz: zwischen 1:1000 u. 1:1500. E u k a i n B  (Hydro
chlorid): Teils ellipt. Blattchen, teils Stabchen, beide auch in Drusen; m it der Lsg. 
1: 7500 fast nur noch viereckige Blattchen, Grenzkonz.: zwischen 1: 7500 u. 1: 10 000. 
H e r o i n  (Hydrochlorid): Amorpher Nd., Wiederauflósung schon m it Lsg. 1:250. 
H e x a m e t h y l e n t e t r a m i n :  Gibt in Substanz, nicht mehr in l% ig. Lsg., 
braungelbe Nadelsteme. H y d r a s t i n i n  (Hydrochlorid): Allmahlich mannigfach 
geformtc Platten u. Faden, m it Lsg. 1: 750 noch einige skelettartige Platten, Grenz
konz: zwischen 1:750—1:1000. H y o s c y a m i n  (Hydrochlorid): Amorpher Nd., 
Wiederauftósung m it der l°/oig- Lsg. K o d e i n  (Phosphat): Zuletzt gelbe Nadel
steme, rascher durch Umruhren, negatir mit Lsg. 1: 250. K o  t a r n i n  (Hydrochlorid): 
Sil., amorpher Nd. L a r o k a i n  (Hydrochlorid): Amorpher Nd. M o r p h i n  (Hydro
chlorid): Amorpher Nd. N o T o k a i n  (Hydrochlorid): Sofort Nadelchen, meist in 
Drusen u. Sternen, Grenzkonz.: zwischen 1: 1500 u. 1:2000. P a n t h e s i n  (Sul- 
fonat): Basch Drusen oder Biischel gelber Nadelchen. P a n t o k a i n  (Hydrochlorid) 
u. P r o k a i n  (Hydrochlorid): Amorpher Nd. P i p e r a z i n :  Nadeln u. Nadelchen,
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mit Lsg. 1: 5000, haupteachlich Garben aus solchen. Grenzkonz.: zwischen 1: 5000 
u. 1: 7500. P s i k a i n  N e u (Hydrochlorid): Rasch z. T. tieforange Garben u. 
lockere Sterne aus Nadeln. Grenzkonz.: 1:500—1:750. S k o p o l a m i n  (Hydro- 
bromid) opt.-akt.: Allmahlich stark yerzweigte Buaehel yon Nadeln. S k o p o l 
a m i n  (Hydrobromid) inakt. (Atroscin): Teilweise gebogene, braungelbe Nadeln 
oder SpieBe. S t o v a i n  (Hydrochlorid): Amorph, Grenzkonz.: zwischen 1:500 u. 
1:750. S t r y c h n i n  (Acetat): Allmahlich kleine SpieBe in Garben u. Biischeln u. dgl. 
Auch auf a n o r  g a n. Gebiet kann man Fiillungen mit Orange erhalten, wenn man 
z. B. eine ammoniakal. Orangelsg. zu der ammoniakal., notigenfalls auch unter Zusatz 
von NHjCl hergestellten Lsg. folgender Metallionen gibt: Ca", B a", S r", Mg”, Mn", 
Zn", T h ;:, Co", N i", Cd" u. Co". Das Yerh. der B a r b i t a l e  wurde gepriift, um 
auch Stoffe von saurcm Charakter heranzuziehen. Im  folgenden werden ihre Rkk. 
m it ammoniakal. Rhodamin GH-Lsg. beschrieben: A l l y l i s o p r o p y l b a r b i t u r -  
s a u r e :  Amorplie Fallung, spater Prismen, Platten, auch SpieBe, z. T. in Biischeln. 
D i a 1: Naeh amorpher Fallung mehreckige, vielecldge oder unregelmaBige Plattchen 
u. Platten, auch plumpe Stabe, SpieBe u. a. E  1 d o r  a 1. Oberwiegend amorph, da- 
neben einige Drusen oder spharokrystallin. Gebilde. E y i p a n - N a t r i u m .  Nach 
amorpher Fallung schwach gefiirbte Plattchen neben starker gefiirbten drusigen oder 
spharokrystallin. Gebilden. L u m i n a l :  Erst amorphe Fallung, spater Kugehi 
oder spharokrystallin. Gebilde. N o c  t a l :  E rst amorphe Fallung, spater yiereekige 
oder unregelmaBige Plattchen. P e r n o c t o n :  Nach amorpher Fallung zuletzt 
spharokrystallin. Gebilde oder Sehollen. P h a n o d o r m :  Erst amorphe Fallung, 
spater Agglomerate von ICrystallen, darunter Drusen oder Spharokrystalle. P r o -  
m i n a l :  Zunachst amorphe Fiillung, erst yor dem Eintroclinen einige krystallin., 
meist spharokrystallin. Gebilde. S a n d o p t a l :  E rst amorphe Fallung, spater
spindelfSrmige Gebilde, daneben SpieBe u. Sterne aus solchen u. unregelmaBige Platten. 
Y e r o n a l :  Zunachst eintretende kleinkómige Fallung geht leicht wieder in Lsg. 
Dami entstehen neben Biischeln u. Garben schwach gefarbter Nadelchen stark ge- 
farbte Prismen, Stabe, unregelmaBige Platten, SpieBe, z. T. in yerzweigten, manchmal 
geweihartigen Agglomeraten. Die Farbę der amorphen Ndd. ist vom Zerteilungs- 
zustand abhangig. Die Farbę der krystallin. Gebilde ist meist tiefrot. (Mikrochemie 
20 (N. F. 14). 85—90. 1936. Bern.) W o e c k e l .

G. N. Thomis, Kritische Studie Uber die fiir  die Titrierung der Alkaloide in wasser- 
freiem Medium vorgeschlagenen Verfahren. K m . vergleichende Bespreehung der Verff. 
von Y o r la n d e p .  (vgl. D i e t z e l  u. P a u l ,  C. 1 9 3 6 .1. 3365), L i n d e r s t r ó m  u . L a n g  
(vgl. S c h le m m e r  u. K o c h ,  C. 1934. II. 292) u. T h o m is  (ygl. C. 1935. II. 3948). Fur 
die Praxis ist das letzte Verf. den beiden ersten weit uberlegen durch Ycrwendung eines 
geeigneten Indicators fiir jedes Alkaloid (mit scharfem Umschlag auf schon 0,01 ccm 
0,1-n. HC1) u. einer Thermobiirette zur genauen Ermittlung der Temp. der MeBfl. im 
Augenblick der Titrierung u. Red. des yerbrauchten Vol. auf n. (J. Pharmac. Chim. 
[8] 24 (129). 162—73. 16/8. 1936. Athen, Farbstoffwerke des Piraus.) D e g n e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Fehrle,
Bad Soden, und Paul Fritzsche, Frankfurt a. M.-Hochst), Darsłellung von Arseno- 
benzólmonosulfoxylalen. Man erhalt die Prodd. des Hauptpatentes auch, wenn man 
an Stelle der Di-(oxyalkyl)-aminobenzolarsinsauren sowie der Aminobenzolarsinsauren 
dereń Red.-Prodd., d. h. Arsinoxyde bzw. Arsine, miteinander zu Arsenobenzolen 
kondensiert u. zu einem beliebigen Zeitpunkt des Verf. den Sulfoxylatrest einfiihrt, 
oder indem man die entsprechenden, nicht osyalkylierten Arsinoxyde bzw. Arsine 
miteinander kondensiert, yorber oder nachher mit CH20-Na-Sulfoxylat- (I) umsetzt 
u. zum SehluB noch die Oxyalkylreste in die eine Aminogruppe einfiihrt. An Stelle 
der 3-wertigen As-Verbb. kann man ais Ausgangsstoffe auch Arsinsauren yerwenden 
u. diese, gegebenenfalls im Rk.-Gemisch, zu 3-wertigen As-Verbb. reduzieren. — Z. B. 
werden 12,2 g 3-(Bisdioxypro'pyl)-amino-4-oxybcnzol-l-arsinsdure in 12 ccm W. gel., 
mit 1,6 g K J  in 5 ccm W. yersetzt; nach mehrstd. Einleiten von SO. wird die Fl. in 
A.-A. cingeriihrt. 3-(Bisdioxy]rr<ypyl)-amino-4-oxybenzol-l-arsinoxyd (II), farbloser 
Nd. — 7,4 g 3-Ami/>w-4-oxybcnzol-l-arsin werden in der 10-fachen Menge 5°/0ig. HC1 
gel. u. m it einer Lsg. von 11,2 g I  in 25 ccm W. yersetzt. Dor Nd. wird in yerd. Na2C03- 
Lsg. gel., mit A.-A. gefallt. 3-Aminosulfoxylat-4-oxybenzol-l-arsin (III), gelbes, korniges 
Pulver. — 2,85 g III u. 3,47 g II werden in W. gel. Beim Zusatz yon A.-A. fallt 3-(Bis-
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dioxypropj/l)-amino-4-oxy-3'-arnino-4'-oxyarsemobenzólsulfoxylat aus. (D. R. P. 638 265 
K l.'l2q  vom 4/4.1935; ausg. 12/11.1936. Zus.zu D.R. P.6I494I; C. 1935.11.3678.) D o n l e .

Zakłady Chemizne „Hydrox“, Warschau, Polen, Reinigen ton Diaminodiozy- 
arsenobenzolbasen. Man lost sio in salzsaurem A., fugt der Lsg. Salzc von organ., in A. 
oder wss. A. I. Sauren (Na-, K-, Zn-Lactat, Calciumacetat, Na-Salicylat) zu, filtriert 
die abgeschiedenen tac. Beimengungen ab u. setzt gegebenenfalls die in Lsg. bleibenden 
Basen m it CH„0-Na-Sulfoxylat um. (Holi. P. 39 282 vom 12/3. 1935, ausg. 15/10.
1936.) ‘ D o n l e .

Veader Leonard, ubert. yon: John D. PoIIard. Baltimore, Md., V. St. A., Her- 
stellung ton 2,4-Dinitro-6-alkylphcnolen. Man sulfoniert o-AJkylphcnole, tragt die Lsg. 
alimahlich bei 0 bis —10° in H N 03 ein, laBt 10 Stdn. stehen, bis Zimmertemp. erreicht 
ist, erwarmt auf dom W.-Bade zur Vervollstandigung der Nitrierung u. Abspaltung 
der Sulfonsauregruppe u. dest. im Vakuum. Auf diese Weise lassen sieh 2,4-Dinitro- 
phenole mit folgenden Substituenten herstellen: 6-Athyl (F. 35—37°), 6-Propyl (F. 12 
bis 13°), 6-Butyl (F. 17—18°), 6-Isobutyl (F. 46-48°), 6-Amyl (Kp-! 153— 154°) u.
6-Isoamyl (F. 17—18°). Die Verbb. bzw. ihre Salze werden zu pharmazeut. Zwecken
yerwendet. (A. P. 2 048168 vom 3/8. 1935, ausg. 21/7. 1936.) N o u v e l .

Veader Leonard, ubert. von: Laurence G. Wessen, Baltimore, Md., V. St. A., 
Reinigung von Athem des 2,4-Dinitroplienols. Die durch Erhitzen von 2,4-Dinilrochlor- 
benzol (I) mit KOH u. einem Alkohol erhaltlichen 2,4-Diniirophenylalkylather worden 
yon anhaftendem I durch Waschen mit niedrigsd. Petroleumfraktionen befreit. (A. P. 
Z 048172 yorn 17/8. 1935, ausg. 21/7. 1936.) N o u v e l .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sckweiz, Substiluierłe 
Pyridin-o-dicarbonsaureamide. Man laBt Pyridin-o-dicarbonsaureamide oder dereń 
D eriw ., wie z. B. Salzc, Ester, Halogenide u. Anhydride, auf prim. oder sok. aliphat 
Aminę oder dereń Salze oder auf aliphat. Deriyy. der Carbaminsaure in Ggw. oder 
Abwesenheit yon Losungsmm., Kondensationsmitteln oder saurebindenden Mitteln 
einwirken. Die erhaltenen Prodd. finden therapeut. Anwendung. Es wird z. B. die 
Herst. yon Pyridin-2,3-diearbonsaure-bis-(diathylamid) mit einem F. yon 56—57° u. 
einem Kp. von 191—194° bei 7 mm Druck beschrieben. (Schwed. P. 86 869 vom 
12/11. 1935, ausg. 21/7. 1936. Schwz. Priorr. 5/12. 1934 u. 2/11. 1935.) D r e w s .

F. Hoffmann-La Roehe & Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, N-Methyl-C,C-allyl- 
isopropylbarbitursaurc erhalt man durch Methylierung von C,C-Allylisopropylbarbilur- 
saure oder durch Allylierung yon N-Methyl-C-isopropylbarbitursdurc [die man durch 
Kondensation yon Isopropyl mai on sd u reester m it Mełhylhamsłoff (I) in Ggw. yon Na- 
Athylat gewinnt] oder durch Kondensation von I m it Ałlylisopropylmalcmeslcr. — 
Sie ist 11. in organ. Losungsmm., wl. in W., F. 56—57°. — Narcolicum. (E. P. 454779 
yom 7/5. 1936, ausg. 5/11. 1936. Schwz. Prior. 17/5. 1935.) D o n l e .

Rudolf von Wiilfing, und Ernst Molier, in Fa. Johann A. Wiilfing, Berlin, 
Therapcutisch werłrolle Metalherbindwigen von Keratin-sduren. Lsgg. von Alkalimetall- 
keratinaten werden bei schwach alkal. oder schwach saurer Bk. mit einer solchen 
Menge eines Au-, Ag-, Hg-, Zn-, Bi-, Sb- oder Cu-Salzes yersetzt, daB dio durch An
sauern oder Hinzufiigen yon organ. FU. ausgefallten Prodd. mindestens 20% Au 
bzw. Bi u. mindestens 12% der anderen Metalle enthalten. — Z. B. werden 25 (Teile) 
einer 10%ig. Keratinatlsg. schwach alkal. gemacht, tropfenweise m it soviel einer 
10%ig. AuCl3-Lsg. yersetzt, bis ein eben auftretender Nd. sich wieder lost; man gibt 
weiter NaOH u. AuC13 zu, riihrt die zahe, schwach alkal., br.aunviolette Lsg. in die
7-fache Menge A. Festes, tiefviolettes Prod. mit 30% Au-Geh. Htilmittd gegen In-
fektionen wie. Riickfallfieber. (E. P. 454 813 vom 16/9. 1935, ausg. 5/11. 1936. D . Prior. 
15/9. 1934.) D o n l e .

Parkę, Davis & Co., ubert. yon: Adelia McCrea, Detroit, Mich., V. St. A., 
Uerslellung mutterkomahnlicher Zubereitungen. Man impft Nahrbóden mit einer reinen 
K ultur des Pilzes clariceps purpurea, laBt ihn bis zu 3 Wochen bei 20—28° unter Luft- 
zufuhr u. reichlicher Feuchtigkoit wachsen, trocknet, zerkleinert u. extrahiert die M. 
Das Prod. enthalt Erotogxin, Ergotamin, Hystamin u. Tryplamin. Ais Nahrbóden 
eignen sich gemahlener Roggen, Roggenkleie, ferner Misehungen z. B. folgender Zus.:
0,625 g MgS04, 0,625 g Pepton, 1,25 g KH2P 0 4. 6,25 g Maltose, 6,25 g Malzextrakt, 
1000 ccm W . (A. P. 2 056 360 yom 4/1. 1933, ausg. 6/10. 1936.) D o n l e .
*  B. K. F. Sjógren, Sodertalje, Schweden, Stabile ozydationsbestandige Losungen 
von Hormoncv, insbesondere von Adrenalin. Man setzt zu don Lsgg. ein Metadisulfit
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eines Alkalimetalles, insbesondere Na-Met-adisulfit. Die Lsg. soli einen ph von 2—3 
aufweisen. (Schwed. P. 86 898 vom 7/10. 1935, ausg. 21/7. 1936.) Dp.ew s .

Bengal Immunity Co. Ltd. und Narendra Nath Dutta, Insulinprdparate, be- 
stehend aus Insulinphosphorwolframat, das 0,1—10% freie Phosphorwolframsaure 
enthalt. Das Prod. kann aus alkoh. oder Glycerinextrakt von Pankreas hergestellt 
werden. (Ind. P. 22647 yom 24/2.1936, ausg. 22/8.1936.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Acyliertes Gemisch der Isomeren des Dihydro- 
follikelhormons. Ein Gemisch der beiden Stereoisomeren des Dihydrofollikelhormons (I) 
wird nach S c h o t t e n -B attmann m it benzoylierenden Mitteln behandelt. Z. B. wird
1 g des Gemisches in 500 ccm 5%ig. wss. KOH gel. u. mit 15 ccm Benzoylchlorid unter 
gutem Schiitteln benzoylicrt. (Schwz. P. 183 918 vom 18/12. 1933, ausg. 16/7. 1936.
D. Prior. 23/12. 1932. Zus. zu Schwz. P. 174 209; C. 1935. II. 1062.) J u r g e n s .

Fabriques de Produits de Chimie organique de laire, iibert. von: Raymond 
Delange, Versailles, Frankreich, Erdalkalisalze und Ester der Aurothioglykolsdure. Man 
erhalt einen hohen Au-Geh. aufweisende, fur therapeut. Injcktionen verwendbare E rd 
alkalisalze der Aurothioglykolsaure (I), wenn zuerst wss. Lsgg. von Tliioglykolsaure (II) 
u. des Doppelsalzes aus AuCl3 u. NaCl zusammengeriihrt werden, worauf mit der Lsg. 
eines Erdalkalichlorids gefallt wird. Das Mg-Salz bildet m it Alkalisalzen der I  Doppel- 
salze. Ester der I erhalt man aus den entsprechenden Estern der II durch Umsetzung 
mit AuC13 in alkoh. Lsg. (A. P. 2 049198 vom 16/6. 1933, ausg. 28/7. 1936.) E b e n .

Lederle Laboratories, Inc., iibert. von: Stanley D. Beard, Pearl River, N. Y.,
V. St. A., Antitozin, insbesondere gegen Biphtherie. Das zur intraperitonealen In- 
jektion verwendete Toxin mit 1500 Einhciten/ccm vor der Konz. wird mit einem 
Wachs u./oder 01, yorzugsweise mit Lanolin (1 Toxin u. 2 Lanolin) yermischt. Die 
Gewinnung des Antitoxins erfolgt in bekannter Weise. (A. P. 2 057 623 vom 21/12. 
1932, ausg. 13/10. 1936.) S c h in d l e r .

Franz Korosy, Budapest, Herstellung leicJit resorbierbarer Formen schwerldslicher 
Heilmitiel. Man stellt die Heilmittel in Ggw. von Schutzkoll. durch Rk. geeigneter 
Komponenten her u. erhalt sio derart in kolloider Lsg. Man kann auch die Heilmittel 
in Ggw. der Schutzkolloide durch Behandlung in Kolloidmuhlen dispergieren. Ge- 
eignete Heilmittel lassen sich auch in kolloider Form in Nahrungs- oder GenuBmittel 
einfiihren. Z. B. kami man durch Miscken von 380 (g) konz. M alzestrakt m it 13 Ca- 
Lactat u. 12 NaH2P 0 4 eine ais Starkungsmittel verwendbare Ca-Phosphatsuspension 
erzeugen u. diese gegebenenfalls zur Herst. von Zwieback verwenden oder m it Frucht- 
mark u. dgl. misehen. (Ung. P. 115 017 yom 30/5. 1934, ausg. 1/10. 1936.) Ma a S.

Maltbie Chemical Co., Newark, ubert. yon: Russel J . Fosbinder, Short Hills, 
N. J., V. St. A., Heilmittel gegen Ycrbrennungen, bestehend aua 8,6 (%) neutralem 
Spermol, 6,25 neutralem Petroleum oder saurem Tiirkischrotol, 33 weifiem Paraffinol, 
13,9 Paraffin, F . 55—60°, 9 Bienenwachs, 7 Tannin, 21,2 W., 0,04 Amyl-m-kresol,
1 p-Aminobenzoesdureathylestcr. (A. P. 2 056 779 vom 7/1. 1935, ausg. 6/10.1936.) A l t p .

Arthur J. Hettel, Rochester, N. Y., V. St. A., Mittel zum Trocknen und Des- 
infizieren. Das zum Behandeln yon Wttnden, Abscessen u. fiir andere medizin. Zwecke 
dienende Pulver besteht im wesentlichen aus Trioxymethylen, Alaun, MgS04 u. er- 
hartenden u. W. absorbierenden Stoffen. Vorteilhaft ist die % -Zus.: Trioxymethylen 
7,6; Alaun 3,4; MgS04 4,2; CaS04 22,0; Bimsstein 31,4; golóschter Kalk 3,4; gesiebter 
Marmor 27,5; Quillajarinde 0,42 u. Calciumstearat 0,08. (A. P. 2047 323 yom 12/12.
1934, ausg. 14/7. 1936.) H o r n .

Earl B. Putt, New York, N. Y., Y. St. A., Einreibemittel mit Acctylsalicylsaure- 
gehalt (I), bestehend aus 16 g I, 10 (ecm) Aceton, 50 Salicylsauremethylester, 10 Glykol- 
oleat, 2 Cassiaol, 20 Oleoresin aus Capsicum, 2 Klauenol, 140 Campheról, 15 Baumwoll- 
samenol. (A. P. 2 056 208 yom 21/1. 1933, ausg. 6/10. 1936.) A l t p e t e r .

Doktora Lustra Preparaty Lekarsko-Kosmetyczne „Miraculum“ Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Krakau, Polen, Herstellung von Hautpflege- 
mitłeln, dad. gek., daB man zur gegebenen Mischung des Praparats aliphat. Ester der 
p-Oxybenzoes;iure, z. B. Atliyl- oder Propylester, einzeln oder gemischt in Mengen 
bis 5% des Gewichtcs der M. hinzugibt. Beispiel: zur Herst. yon Kindtrpudcr ver- 
wendet man 75% Talk, 15% Kaolin, 5% Mg-Stearat, 2% MgC03 u. 3% aliphat. Ester 
dor p-Oxybenzoe3aure, z. B. Athyl- oder Propylester, einzeln oder im Gemisch. 
(Poln. P. 21726 yom 1/6. 1934, ausg. 10/8. 1935.) K a u t z .



Georges Louis filie Tisserand, Frankreicli, Kinderpuder, enthaltend 820—850 (g) 
Talkum, 60—120 Zn-Stearat, 30—75 H3B03, 10—20 ZnO. (F. P. 803 330 vom 6/6. 
1935, ausg. 28/9. 1936.) A l t p e t e r .

Otis T. Birdlebough und George E. Luce, Yakima, Wash., V. St. A., Ubenug 
fu r  Zahnformmassen, bestehend aus 9,5 Unzen Celluloseacetat mit einer Viscositat 5, 
8 Unzen Triphenylphosphat, je 25 cem Dimethylphthalat u. HCHO u. 3,5 quarta 
Dioxan. Dio M. haftet fest auf der Form auch bei nachtraglicher Erhitzung oder Vul- 
kanisation z. B. der Gaumenplatte aus Kautschuk o. dgl. (A. P. 2057 289 vom 
21/4. 1934, ausg. 13/10. 1936.) S c h in d l e r .

Dental Plastics Co., ubert. yon: Raymond B. Stringfield, Los Angeles, Cal.,
V. St. A., Formmassen fu r  kiinstliche Zćihne oder Oebisse, bestehend aus z. B. 90 (Teilen) 
Stearinpech (F. 65°) (I), 13 Stearinsaure, 15 Latex, 35 Aluminiumpalmitat (II), 30 eines 
Gels aus 60 Japanwachs u. 40 II, 36 Talkum (III) u. 15 W. oder aus: 90 I, 19 synthet. 
Wachs (F. uber 100°), 40 II, 7 Harz, 10 III u. 5 W. (A. P. 2057 456 vom 18/7. 1933, 
ausg. 13/10.1936.) Sc h in d l e r .

Ernst Laslo und Andor Laslo, Jugoslavien, Zahnfiillmassen, bestehend aus
100 Zement (I), 300 gepulvertem Quarz u. 3 Kalk (II) oder aus 200 A120 3, 100 I u.
4 II oder aus 200 Dolomit u. 150 I. (F. P. 801 567 vom 5/2. 1935, ausg. 7/8. 1936. 
Jugosl. Prior. 5/2. 1935.) S c h in d l e r .

Abbott Laboratories, North Chicago, ubert. von: Ernest H. Volwiler, Highland 
Park, und Elmer B. Vliet, Pine Bluff, 111., V. St. A., Quecksilberverbindungen von 
Benzotrifluorid oder desseii Substilutionsprodukłen. Die Prodd. haben die nebenstehende 

p p  allgemeine Zus., worin R  gegebenenfalls substituierter Benzolkem,
p / f i i  'y .  X Halogen, Oxygruppe usw., Y Nitro-, Oxy-, Carboxygruppe, m 1

\} y f ~  -m oder 2, n 1 oder 2. — 8,2 g 3-Am.inobenzolrifluorid werden in einer
' Lsg. von 20 ccm konz. HCl in 32 W. gel., die Lsg. wird auf 5° abgekuhlt,

m it einer Lsg. von 3,6 g NaNO, in 10 ccm W. rersetzt, filtriert; dann gibt man eine 
Lsg. von 13,5 g HgCL in 14 cem konz. HCl u. 14 g Eis zu, worauf sich das HgCl2- 
Additionsprod. des Diazoniumchloridderiv. von Benzotrifluorid abscheidet, das ge
waschen u. getrocknet wird. 9 g des Prod. werden m it 2,3 g Cu-Pulver gemiseht, mit 
40 ccm Aceton am RiickfluB Tersetzt. Es setzt Rk. unter N„-Entw. ein. Die Lsg. wird 
filtriert, eingedampft, der Riickstand in h., verd. Methanol (I) aufgenommen, filtriert, 
krystallisiert. Chlormercuribenzotrifluorid (Zus. A), weiCes, krystallin. Prod., wl. in W.,
I. in I, A. u. Aceton, F. 149— 150°. — 3-Carboxybenzotrifluond wird in NaOH m it Hg- 
Acetat versetzt, das hierbei entstehende Hg-Salz der Saure auf 170° erhitzt, das Prod. 
ergibt nach Reinigung das Na-Salz des Hydrozymercu ri-3-carboxybenzotrifluorids. Die Lsg. 
dieses Salzes wird in der Hitze m it verd. CHjCOOH behandelt, der Nd. abfiltriert, 
m it h. W. gewaschen, getrocknet. Anhydro-(hydrozymercuri-3-carboxy)-benźołrifluorid

c f , CF, " CF, CFai I i
/ \  / \  / \

B ' y-0 C CII.COOHg----- j D CIHr—

l\ > h \  \ X / °  \ x ° H
Hg— O Hg HgCl

(Zus. B), weiCes Pi-od., wl. in W., 11. in NaOH u. KOH. — Die entsprechende, am Kem 
durch eine N 02-Gruppe substituierte Verb. erhalt man, wenn man von dem durch 
Nitrierung von 3-Carboxybenzotrifluorid erhaltlichen Mononitro-3-carbozybenzotrifluorid,
F. 125°, ausgeht. — Aus Dichlordimercuri-3-oxybenzotrifluorid u. Hg-Acctat Acelo- 
mercurianhydro-{hydroxymercuri-3-oxy)-benzotrifluońd (Zus. C), hieraus m it NaOH Di- 
<Mordimercuri-3-oxybenzotrifluorid (Zus. D). — Antiseplica. (A. P. 2 050 075 vom 
1S/10. 1933, ausg. 4/8. 1936.) D o n l e .

William E. Austin, New York, N. Y., V. St. A., Her stellung von ierłidren Alkyl- 
ćhlorpolyphenolen. Das Yerf. des E. P. 442 370: C. 1936. II. 2571 wird in der Weise ab- 
geandert, daC man sta tt sekimdarer hier tertiare Alkohole oder Olefine u. ein Chlorierungs- 
mitfcel auf mehrwertige Phenole einwirken laBt. Man erhalt Urt.-Butylchlorresorcin 
(Kp.s 135—140°), tert.-Amylchlorresorcin (Kp.7 145— 150°), tert.-Ocłylćhlorresorcin (F. 103 
bis 104°), terł.-Amylchhrhydrochirwn (Kp.4 148—150°), tert.-Amylchlorbrenzcatechin 
(Kp.3 135—140°), tert.-OctylchlorbrenzcateAin (Kp.5 150—165°). Die Verbb. haben 
germicide u. anłisept. Eigg. (A. P. 2023160 vom 14/3. 1934, ausg. 3/12. 1935.) Nouv- 

Mc Kesson & Robbins Inc., Bridgeport, Conn., ubert. von: Emil Conrad Fanto, 
Fairfild, und Allen Liewellyn Omohundro, Wilton. Conn., Y. St. A., Herstellung

11<)2 F . P h a r m a zie . D e s in p k k t io n . 1937. I .
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von G-AcfJoxymercuri-4-((S-dthylhexyl)-l-oxyphe7iyl-2-sulfonsdure (I). Eine Lsg. von
2 Moll. Hg-Acełat in einer A.-W.-Mischung wird m it einer Lsg. von 1 Mol. 4-(f}-athyl- 
hexyl)-l-oxyphenyl-2-svlfonsaurem Na  in einer A.-W.-Mischung 1 —2 Stdn. auf 90° 
erhitzt. Beim Aufarbeiten erhalt man I ais Pulyer, das sieh bei 200° zers. Es ist 1. in 
Na2C03 u. NaOH, 11. in A. u. W., sowio in Essigsaure, unl. in A. u. Aceton. Es hat 
germicide u. antisept. Eigg. (A. P. 2 037 371 vom 25/1.1935, ausg. 14/4.1936.) N o u v e l .

Lever Brothers Co., Maine, iibert. yon: Carl N. Andersen, Watertown, Mass.,
V. St. A., Aromatische Mercurialkoholate von hóhermolekularen Fettalkoholm oder Oxy- 
fettsauren werden durch Umsetzung von Arylquecksilbcrhydroxyd mit hoheren Fett- 
alkoholen [Celyl-, Olein- (I), Myricylalkohol] oder mit Salzon yon Oxyfettsauren [Arn- 
Ricinoleut (II)] erhalten. — 17,64 (g) Phenylqueeksilberhydroxyd (III) werden in I 
kochendem A. gelost, worauf 15,69 I  zugesetzt werden. Man kocht am RiickfluB ul 
filtriert. Naeh dem Abkiihlen scheidet sieh das Phenylmereurioleinalkoholat. 
C18H33O-Hg-C0H 5, aus. Die Vorb. beginnt bei 102° zu schmelzen. — Aus I I I  u. II , 
erhalt man das Phenylmercurialkoholat des Na-Ricinoleats; F. 62—63°. Die Verbb. 
zeichnen sieh durch s t a r k ę  a n t i s o p t .  u. g e r m i c i d e  E i g g .  aus. (A. P.
2 056 945 yom 7/12. 1934, ausg. 13/10. 1936.) SCHWECHTEN.

Standard Oil Development Co., iibert. von: Hyym E. Bue, Roselle, und 
Reuben Schuler, Elizabeth, N. J., V. St. A., Alkylierung von Phenolen. Phenolo 
werden m it gecrackten Petroleumfraktionen, dio ungesatt. ICW-stoffe mit mehr ais
4 C-Atomen enthalten, in Ggw. einer Sauro kondensiert. Z. B. gibt man zu einer 
Mischung von 1200 ccm Crackdestillat (Kp. 60—72°) u. 370 g Phenol bei 60° 216 ccm 
95%ig. H 2SO,,. Man ruhrt 2 Stdn. bei gewohnlicher Temp., verd. mit W. u. erhitzt im 
Autoklayen 2 Stdn. auf 180°, um die gebildeten Sulfonsauregruppen wieder abzuspalten.. 
Das entstandene Ol besteht in der Hauptsaehe aus sek.- u. tert.-Hexylphenol. Es hat 
germicide Eigg. (A. P. 2 045 749 yom 16/6. 1932, ausg. 30/6. 1936.) N o U Y E L .

Hamilton Laboratories, Inc., Hamilton, O., ubert. yon: Lyle A. Weed, Iowa 
City, Io., V. St. A., Oermicid zur Bekampfung yon Krankheitskeimen bei Menschen u. 
hoheren Tieren, bestehend aus einer organ. Hg-Verb. der allgemeinen Formel RHgX, 
in der R ein Phenylrest darstellt, der nieht mit Gruppen substituiert ist, die mit Alkalien 
oder Sauren Salze bilden. X  stellt ein Element oder Rest dar, der in W. ais Anion in 
Lsg. geht. Ais Substituenten im Phenylrest kommen z. B. Halogen, Nitrogruppen oder 
KW-stoffreste in Frage. Beispielc: p-Tolyl-Hg-salicylat, Chlornitrophenyl-Hg-acetat, 
p-Tolyl-Hg-chlorid, p-Nitrophenyl-Hg-chlorid, Phenylmercurisalieylat, -nitrat, -pro- 
pionat, -butyrat, -pikrat, -sulfat, -carbonat, -phosphat oder -borat. Man Ićist z. B. 1 Teil 
bas. Phenyl-Hg-nitrat in 1250 Teilen W. (A. P. 2 014 676 vom 19/11.1934, ausg. 17/9.
1935.) '  Gragek .

Walter Kern, Angewandto Pharmazie. Hrsg.: Dio Dt. Apothekerschaft, Akademie f. phar- 
mazeut. Fortbildg. 2. crw. u. yollst. neu bearb. Aufli Berlin: Deutscher Apotheker- 
Verl. 1937. (331 S.) 8». Lw. M. 14.80.

Friedrich Kurschner, Arzneimittelkunde. Fiir Krankenschwestem, Pfleger u. Pflegerinnen 
sowie f. d. Sanittttspersonal d. Wehrmacht. 2. yerm. Aufl. Dresden: Pahl. 1037. (93 S.) 
kl. 8°. M. 1.25; kart. M. 1.75.

Carl August Rojahn, Vorschriften zur Darstellung chomischer, pharmazcutischer und phyto- 
ehemischer Praparate. Hrsg.: Die Dt. Apothekerschaft, Akademie f. pharmazeut. Fort
bildg. Bd. 1. Berlin: Deutscher Apotheker-Verl. 1936. 8°. 1. Anorgan.-chem. Pra- 
parate. (180 S.) Hlw. M. 7.80.

Jahreaberieht der Pharmazie, bearb. y. Carl August Rojahn unter Mitw. v. S. M. v. Bruch- 
hausen. Jg. 70. (Der ganzen Reihe Jg. 95.) Berieht iiber d. J . 1935. Góttingen: Vanden- 
hoeck & Rupreeht. 1936. 8. (495 S.) gr. 8°. M. 24.—; Lw. M. 26.50.

G. Analyse. Laboratorium.
Deane B. Judd, Anderungen der Farbtemperatur bei Wolframlampen unter kon

stanten elektrischen Bedingungen. Vf. hat festgestellt, daB weiBgliihendo Wolfram
lampen ihre Farbo im Laufe des Betriobos andern, u. zwar mit langsamer Tendenz 
zum Gelben hin. Die ursprungliche Fragestellung ging daher dahin, festzustellen, 
welche Typen yon Wolframlampen ais Farbtemp.-Standards am zuverlasaigBten seien. 
Im weiteren Verlauf der Esperimente wurde dami gepruft, in weleher Beziehung dio 
Lichtausbeute der Lampen einerseits u. die Farbtemp. andererseits bzw. _dęren Ab- 
nahmo im Laufe des Betriebes zueinander stehen. Dabei erwies sieh, daB die Anderungen 
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der Farbtemp. bei konstanten Brennbedingungen durch einen braunen Nd. auf der 
Innenwand der Glaskolbon yerursacht werden. Die Farbtemp. nimmt mit der 23. Potenz, 
die Lichtausbeuto mit der 31. Potenz der Fadentcmp. ab. Ferner wird die spektrale 
Durchlassigkeit des Nd. bei yerschied. Dicken untersucht. Vf. weist darauf hin, dali 
die Form der Lampen Art u. Intensitiit des Nd. stark beeinfluBt u. daher bei der Kon- 
struktion sorgfaltig beriieksiehtigt werden mu(3. (J. opt. Soe. America 26. 409—20. 
Nov. 1936. Washington, National Bureau of Standards.) R e u s s e .

— , Thermoelektrische, optische und Oesamtslrahliingspyrometrie. Zus. bzw. Aufbau, 
Wrkg.-Weise, Anwendungsbereich u. erreichbare MeBgenauigkeit werden fiir einige 
gebriiuchliche Thermoelemente, das Gesamtstrahlungspyrometer u. die opt. Pyrometer 
(mit Ablesung der Stromstarko in der gliihenden Drahtschlinge bzw. Abschwiichung 
der Helligkeit des unbekannten Strahlers bis zur Helligkeitsgleichlieit m it der gliihenden 
Schlinge) kurz beschrieben. Die Vor- u. Nachteile der versehied. Gerate werden erortert. 
Weiter werden die Storungen, die beim Gebrauch yon Thermoelementen auftreten 
konnen, aufgezahlt u. wird gezeigt, wie sie behoben werden kónnen. (Metal Progr. 30- 
Nr. 4. 167—86. Okt. 1936.) W i n k l e r .

Edmund T. Richards, Die Anwendung von Temperaturmeflgerdten in  Metall- 
hiitten- und Schmelzwerken. Es wird ganz allgemein iiber die Anwendung bzw. Nicht- 
anwendung von Temp.-MeBgeratcn in Metallhiitten berichtet. Vielo metallurg. Vor- 
gange lassen sieh gut ohne Temp.-Messung yerfolgen. In  manchen Fallen wird jedoch fiir 
eino neuzeitliche u. wirtschaftliche Betriebsfiihrung eine messende Tcmp.-Verfolgung 
notwendig sein, da das richtige Schatzen der Temp., wie bekannt, von yielen Unsicher- 
heitsfaktoren abhangt. Auf die bekanntesten Temp.-MeBverff. wird eingegangen, dio 
Fehlerąucllen der einzelnen Verff. werden besprochen. (Feuerungstechn. 24. 141—43. 
15/8. 1936. Berlin.) '  W O E C K E L .

Z. Karaoglanov, Ursachen fiir die Verunreinigung von NiederschlUgen. I II . Fdllungs- 
forgdnge, an denen sieh terschiedene Elektrolyte beteiligen. Klassifikation. (II. ygl.
C. 1937. I. 135.) 1. Vorgange, bei denen die prim. Fallungsrk. nicht von einem sek. 
chem. Vorgang begleitet wird, sind selten. Dazu gehoren u. a. diejenigen, bei denen 
AgCl, Ca-Oxalat u. Cd-Oxalat gefallt werden. Bedingung hierfiir ist, daB die elektrolyt. 
Dissoziation der beteiligten Elektrolyte móglichst vollstandig ist. 2. Vorgange, bei 
denen ein sek. chem. Vorgang hinzutritt u. die Verunreinigung im Entstehungszustande 
des Hauptnd. erfolgt, zeigen sieh u. a. bei der schnellen Fallung von S04" oder Cr04" 
durch Ba-Salze, der Fallung von Ba oder Pb m it K2S 04 oder Fe2(S04)3 usw. Hierher 
gehoren auch die induzierten Fallungen. Vf. nimmt ais wahrscheinlich an, daB es sieh 
bei den typ. induktiyen Vorgangen um solche koll.-chem. Art handelt, bei denen sieh 
Heterokoll. bilden. 3. Yorgange, bei denen der sek. Fallungsvorgang n a c h  der Bldg. 
des Hauptnd. erfolgt. Hierher gehoren Vorgange, bei denen Metallsulfate mit Alkali- 
hydroxyd gefallt werden, femer Fallungen yon Pb-Halogeniden mit Na-Oxalat, sowie 
von CdClj oder CdBr2 mit Na2S. 4. Vorgange, bei denen der prim. Fallungsvorgang von 
einem physikal. Vorgang begleitet wird. Einw. von Adsorption u. Okklusion auf die 
Fallungsyorgange. Einzelheiten betreffend Rk.-Mechanismen der einzelnen Gruppen 
im Original. (Z. analyt. Chem. 106. 399— 407. 1936. Sofia, Univ.) E c k s t e i n .

D. Balarew, Zur Kenntnis der inneren Adsorption in Sahlcrystallen. IV. Die
Erwiderungen J . M . Kolthoffs. (HI. ygl. C. 1936. I. 593.) Vf. yertritt seine Ansieht, 
zuerst den Begriff der „inneren Adsorption in Salzkrystallcn“ genau geklart zu haben 
u. weist die Polemik K o l t h o f f s  (C. 1936. II. 506) zuriick. (Z. analyt. Chem. 106. 
349—53. 1936. Sofia, Univ.) E c k s t e i n .

Hermann Lux, Zwei neue Formen des Quecksill)er-Schwiminerventils fu r  Hoch- 
valcuumarbeiten. (Vgl. S t o c k ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 58 [1925]. 2058.) Die Sehwimmer 
werden aus Capillarrohr angefertigt u. am unteren Ende m it einem Sinterglasplattchen 
yerschlossen. Abb. im Original. Dio Durchlassigkeit betragt bei 1 a t Uberdruck
1—1,5 1 Luft/Min. (Z. anorg. allg. Chem. 226. 21—22. 1935. Karlsruhe, Techn. Hoch- 
schule.) E c k s t e i n -

E. Cherbuliez, Druckregulator fiir mdpiges Yakuum. Die beschriebene, aus
Laboratoriumsmitteln einfach zusammenstellbarc Einrichtung laBt Drucke zwischen 
760 mm Hg u. 15 mm Hg auf etwa 10 mm Hg konstant halten. (Helv. chim. Acta 19. 
794—95. 1/7. 1936. Laboratoire de Chimie organiąue et pharmaceutiąue de l’Uni- 
yersitź.) J a a c k S .

Nikolai Luzanski, Anwendung der Yakuumdestillation. Beschreibung des Vakuum- 
app. nach H lN S B E R G  u. die Verwendung der angegebenen Meth. zur Dest. flfichtiger

1104 G. A nai„y9e. L a b o r a to r iu m .  1937. 1 .
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Stoffe u. zur Best. von NH3 u. Hydroxylzahl. (Tidsskr. Kjemi Bergves. 16- 142. 
Nov. 1936. Berlin, Uniy.) E. M a y e k .

J. Ciochina, Eine neue Metliode, und ein neuer Apparat zur Bestimmung des 
spezifischen Geuńchts von Fliissigkeiłen. Ausfuhrliche Beschreibung u. Abb. des App., 
sowie matkemat. Ableitung im Original. Die Vorteile der Meth. sind: 1. E s wird mit 
yon Luftblasen befreiten Fil. gearbeitet. 2. Sehr kleine Fl.-Mengen konnen untersucht 
werden. 3. Die Meth. ist rasch, einfaeh u. sehr genau. 4. Der App. laBt sich fiir fluehtige 
u. nichtfluohtige Fil. yerwenden. 5. Korrekturen wegen der Temp. oder Ausdehnung 
des Gases sind nicht erforderlich. (Z. analyt. Chem. 107. 108—11. 1936. Jassy, 
Univ.) ECKSTEIN.'

Dan Rśdulescu und Silviu filenschi, Uber eine einfache und sehr genaue Methode 
zur Bestimmung von Dampfdrucken. Vff. empfehlen, kleine Dampfdrucke von FU. 
durch Einleiten von H 2 u. darauffolgendes Adsorbieren der mitgefiihrten Fl. an Aktiv- 
kolile zu bestimmen. Das Verf. wird an Chlorbenzol ausprobiert. (Bul. Soe. Chim. 
Romania 17- 323—27.1935. Klausenburg [Cluj], Univ., Lab. de chimie physiąue.) J u z a .

H. Schlliter, Dilatometer fu r  grofie Temperalurspannen. Das Dilatometer, dessen 
Berechnung eingehend erliiutert wird, hat die Form eines Pyknometcrs mit yerlangertem 
Steigrohr, an dem eine Skala angebracht ist. Ais GcfaByersehluB dient ein in den 
Hals des Dilatometers eingesehliffenes Thermometer mit einem MeBbereich yon 80 bis 
100°. (Chemiker-Ztg. 60. 717. 29/8. 1936. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriifungs- 
amt.) R. K. M u l l e r .

R. J. M. Payne, Ein halbsdbstldtiges Potentiometer fiir  die thermische Analyse. 
Es wird ein mechan. betriebenes Instrument fur dic therm. Analyse von Legierungen 
besehrieben. (J. sci. Instruments 12. 348—55. 1935. Teddington, Middlcsex, Nat. 
Physic. Labor., Metallurgy Dept.) S k a l i k s .

M. Schlesinger, Zenlrifugieren in rotierenden Hohlzylindem. Yf. gibt eine neue 
sehr c i n f a c h e  Methode an, um aus der Sedimentationskonstante d a s  Mol.-Gew. kolloider 
bis mikroskop. Partikel nach den Prinzipien der S v E D B E R G s e h e n  Ultrazentrifuge 
zu bestimmen. Ein Zylinder von 2 cm Durchmesser u. 20 cm Lange, der mit 30000 
bis 40000 Umdrehungen/Min. um seine Langsachse rotiert, enthalt an seiner Innen- 
wandung eine dunne S c h i c h t  Agargel u. einige ccm der zu u n t e r s u c h e n d e n  Suspension. 
Nach Angabe des Vf. wird nun die Sediment-ation der suspendierten Partikel aus der 
Suspension- in den Agar unterhalb gewisser Konzz. durch das Agar nicht beeinfluBt. 
Wird die Zentrifuge plotzlicli gestoppt, so laBt sich aus den Konzz. des suspendierten 
Korpers im Agar u. in der heruntergeflossenen L s g .  bei Kenntnis der Schichtdicken 
von Agar u. fl. Phase wahrend der Rotation nach den bekannten Formeln die Sedi
mentationskonstante u. daraus das Mol.-Gew. bereehncn. Es g e n u g e n  bei diesem Verf. 
wegen der groBen Genauigkeit der Best. der Schichtdicke relatiy kleine Drehzahlen. 
(Naturę, London 138. 549—50. 26/9.1936. L o n d o n ,  Nation. Inst. for Med. Bes.) H a v e m .

C. Ainsworth Mitchell und T. J. Ward, Eine neue Fliissigkeitskammer fiir pholo- 
graphische LichtfiUer. Die Kammer besitzt zwei saurefest aufgeschm. Fenster aus 
nicht opt. bearbeitetem Glas. Ihre Schichttiefe betragt 3,5 mm. Sie wird vor dem 
Kameraobjektiv oder zwischen dem Objekt u. dem Objektiy des Mikroskops angeordnet- 
Es werden dann mehrere Lsgg. angegeben, die ais Lichtfilter fiir die yerschied. Spektral- 
bereiche des sichtbarcn Spektr. u. seines ultrayioletten u. ultraroten Endes benutzt 
werden k6nnen. Bei jedem Filter ist zugleich angegeben, bei Aufnahmen welcher 
Gegenstande man sie vorzugsweise verwendet. (Analyst 61. 751—55. Nov. 1930. 
London, England, 85 Eccleston Square.) W IN K L E R .

L. J. Wolf, Schreibendes MefSgerat fiir  ultraviolette Strahlung. Die Erzeugung 
vitaminhaltiger Nahrungsmittel geschieht yorzugsweise durch Bestrahlung m it UV- 
Licht (2700—3200 A). Die Wirksamkeit konnte bisher fast ausschlieBlich biol.. 
d. h. durch Futtemngsyerss., ermittelt werden. Dieses zeitraubende Verf. will Vf. 
mit einem Registriergerat umgehen, das einerseits gonugend empfindlieh ist, anderer- 
seits aber auch stabil genug, um fiir die dosiert-e Bestrahlung fabrikator. hergestellter 
Prapp. geeignet zu sein. Dabei findet eine Photozelle Anwendung, dereń hochsto 
Empfindliehkeit in den hier erforderlichen Bereich verlegt ist. Der Strom der Photo
zelle wird dazu benutzt, iiber Kondensatoren u. ein schwach gasgefulltes Rohr (thyratron- 
artig) kurze Stromimpulse zu erzeugen, die m it Hilfe eines Elektromagneten einen 
Schreibstift so auslenken, daB er auf einem Registrierstreifen gleiehmaBig yerteiltc 
Impulse schreibt. Ihre Frequenz ist nach einmajiger Eichung ein IMaB fur die Intonsitat
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der ultrayioletten ELnstrahlung. Das Gerat ist z. B. benutzbar bei der Bestrahlung 
von Mileh, dio m it konstanter Gcschwindigkcit in dunner Schicht zwischen Licht- 
quellc u. Photozelle yorbeiflieBt. (Electronics 9. Nr. G. 12—14. 1936.) R e u s s e .

A. Dresler, Gegenwartsaufgdben der Lichtmessung. Die Messung der Lichtstarko 
von Gasentladungslampen fiihrt nach dem Flimmer- «. auch noch nach dem Filter- 
vcrf. — die Grundziige beider werden erlautert — bei verschied. Beobachtem unter 
Umstanden zu betrachtlich yerschied. Werten. Diese Tatsache wird im Zusammen- 
liang mit der Physiologie des Auges diskutiert. Das Bestreben geht dahin, Sperrschicht- 
photozellen fiir die photometr. Messungen zu bcnutzen. Hierbci treten aber durch- 
schnittliche Fehler von ca. ±10°/rj auf, dio ihre Ursache vor allom in der yerschied. 
spektralen Empfindlichkeit der Photozelle u. des n. menschlichen Auges haben. D urch ' 
Vorschalten von Korrcktionsfiltem laBt sieh dieser Fehler weitgehend beheben. 
(Z. Ver. dtsch. Ing. 80. 1405—08. 21/11. 1936. Berlin.) W i n k l e r .

J. S. Foster, Ein grofier Quarzspektrograph fiir die Unlersuchung von biologischem 
Materiał. Die opt. Teile des selbstgebauten Gerats hatten die folgenden Abmessungen: 
Kollimatorobjektiv: /  =  1500 mm, Durclimesser 88 mm, Kam eraobjektiy/ =  2500 mm, 
Durchmesser 88 mm, 60° CORNU-Prisma mit 100 X 56 mm-Flachen. Fiir Arbeiten 
im Sichtbaren kann der Kameraarm geschwenkt u. ein Glasprisma eingesetzt werden. 
Im  entfemten UV wurde eine Dispersion yon weniger ais 1  A/mm erreicht. Wegen 
Einzelheiten der Konstruktion muB auf die Originalarbeit yerwiesen werden. (Canad. 
•J. Res. 14- Sect. A 173—76. Sept. 1036. Montreal, Canada, Mc G i l l  Univ.) W i n k l e r .

Michel Duffieux und Leon Grillet, Die Anwendung der Methode des astronomischen 
Objektivprismas auf die Mikrospektroskopie. Das horizontal gestellte Mikroskop pro- 
jiziert ein Bild des Unters.-Gegenstandcs auf eine in einigen Metern Abstand auf- 
gestellte Wand. Die Austrittspupille laBt sieli dann ais ein Stern auffassen u. ihr 
Spektrum nach der Methode des astronom. Objektiyprismas durch eine Offnung, die 
an der Stello in dem Projektionsscliirm angebracht ist, an der das Bild des mikrospektr. 
zu untersuchenden Gegenstandes liegt, entwerfen. In  der prakt. Ausfiihrung wurde 
hinter der Schirmoffnung ein A m i c i prisma u. eine Zylinderlinse mit der Achse 
parallel der Prismenkante aufgestellt. Die Lange der Spektren zwischen Rot u. der 
Grenze der Durchlassigkeit betrug 20 mm. Das Auflosungsyermogen, das wegen des 
ziemlich groBen Durchmessers des kiinstlichen Stemes, der Mikroskopaustrittspupille, 
nicht besonders groB ist, u. die Vorteile der Verwendung einer Zylinderlinse werden 
erortert. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 203. 659—61. 12/10. 1936.) W i n k l e r .

David L. Mac Adam, Die Benulzung eines Reflexionsstufengitters fiir  interfero- 
metrische WeUenlangenbestimmwigen bis ins ScJiumanngebiet. Vf. beschreibt eino An- 
ordnung eines Reflesionsstufengitters ( H i l g e r )  in Verb. mit Yakuumkonkaygitter- 
spektrograptien, m it der interferometr. Wellenlangcnmessungen i m  S C H U J I A N N - G e b ie t  
bis 1460 A gemacht werden konnen. Das Licht einer Cu-Hohlkathodenentladung in He 
fallt durch einen engen Spalt auf einen mit P t belegten Konkayspiegel, fiillt yon*hier 
parallel auf das Stufengitter u. dann auf ein Konkaygitter hoher Auflsg. Samtliche 
Teilo sind in einem evakuierten Metallgehause. Die photograph. P latte ist auf einem 
R o w L A N D s c h e n  Kreis angeordnet. Die Auflsg. der Anordnung ist 100 000 bei 1460 A. 
Das Konkaygitter laBt sieli um scine yertikale Achse drehen, so daB yerschiedene Teile 
des Wellenlangenbereiches aufgenommen werden konnen. Wegen der sehr hohen Dis
persion kann nur ein sehr kleines Dispersionsgebiet mit einer Aufnahme erfaBt werden. 
Der Yorteil der Anordnung besteht in der Konz. der Lichtintensitat auf die erste Ord- 
nung der Beugungsfransen. Die Linien des Cu(II)-Spektrums yon 1488—1621 A werden 
gemessen. Die Werte stimmen bis auf 0,001 A mit den aus Termwerten berechneten 
Wellenlangen yon S h e n s t o n e  (C. 1936. I. 4259) iiberein. (Physic. Rey. [2] 50. 185. 
15/7. 1936. Massachusetts, Inst. of Technology.) G O S S L E R .

E. Ristenpart, Photozelle und Auge. Vf. wendet sidh gegen einen Vorschlag 
H e n n i n g s  (C. 1935. I- 3494), WeiBgeh.-Messungen (im OSTWALDsehen Sinnc) m it der 
Photozelle yorzunelimen, da sie ais physikal. Instrument keine physiol. GroBen zu 
messen gestattet. (Melliand Textilber. 17. 732—33. Sept. 1936.) W i n k l e r .

H. J. Henning, Bemcrkung zu der Arbeil von E. Ristenpart: „Photozelle und Auge'". 
Dem yorst. referierten Einwand begegnet Vf. m it der Bemerkung, daB, wenn zwischen 
dem m it dem Auge gemessenen WeiBgeh. u. den MeBergebnissen m it der Photozelle 
Obereinstimmung, z. B. hinsichtlich der Einstufung einer groBeren Reihe von Proben, 
besteht, kein AnlaB yorhanden ist, die m it der Zello erhaltenen Werte nicht ais WeiBgeh. 
anzugeben. (Melliand Testilber. 17. 811—12. Okt. 1936.) W i n k l e r .
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C. Enders und A. Spiegl, Photoeleklrische Sedimentalionsmessung. Vff. zeigten, 
daB das lichtelektr. Colorimeter nach L ange  zur VerfoIgung der Sedimentation auf 
opt. Wege (Trtibung) brauchbar ist. Die Sedimentationskurven haben den gleiehen 
Verlauf, wie dio durch kinet. Messung erhaltenen. Eine direkte Best. des Dispersitats- 
grades ist nicht móglich, wohl aber ein rolativer Vergleich. (Kolloid-Z. 77. 37—38. 
Okt. 1936.) W a n n o w .

W. A. Ssuchich und N. N. Petin, Das Pholometriercn mit Hilfe der Photozdle. 
Oberbliek iiber die objektiven Methoden der Best. der Lichtintensitat u. ein neues Verf. 
einer integralen Aufnahme der Anzeigen eines Photoelementes in bestimmten Zeit- 
intervallen. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 763—65. Juni 1936. 
Moskau, Univ., Labor. f. chem. Kinetik.) R. K. M u l le r .

M. Pahl und A. Faessler, Uber die Anwendung des Geigerschen Spitzenzahlers 
bei der Messung Kleiner Ednłgeninlensitałen. Es wird e i n e  Anordnung des G E lG E R s c h e n  
Spitzenzahlers beschrieben, bei der durch streifenden Einfall der Rontgenstrahlen auf 
die Innenseite der Stimfiache des Zahlers die Zahl der in den wirksamen Zahlraum ge- 
l a n g e n d e n  Photoelektronen erhiiht wird. Insbesondere bei h a r t e r o n  R o n t g e n s t r a h l e n  
lassen sich m it dieser Anordnung die MeBzeiten gegcniiber den photograph. Belichtungs- 
zeiten wesentlich abkiirzen. (Z. Physik 102. 562—71. 25/9. 1936. Freiburg i. B r . )  K o l l .

W. Schmitz, Ein neucr Verstdrker fu r  Spilzcnzdhler und Zdhlrohre. Es wird ein 
fur (Juantenzahler bestimmter Yerstarker beschrieben, boi welohem durch eine Riick- 
kopplung eino Nivellierung der StromstóBo u. eine Zeitdehnung bis zum sicheren An- 
sprechen des Zahlwerkes erreicht wird, womit dio durch die mechan. Eigg. des Zahl- 
werkes begrenzte optimalc Zahlzahl/Sek. zuverlassig ausgenutzt wird. (Z. techn. Physik 
17. 323—24. 1936. Bonn, Univ., llóntgenforsch.-Inst.) K o l l a t h .

Sachindra Nath Roy, Die Vcrwendung von Absorptionsind i ca lor en in der Acidi- 
melrie und Alkalimetrie. Versetzt man ein bekanntes Vol. eingestelltcr H N 03 (nicht 
weniger ais 0,05-n.) m it einigen Tropfen 0,5%ig. Na-Fluoresceinallsg. u. 1  ccm 0,5%ig. 
Pb(N03)2-Lsg. u. titriert mit NaOH, so erscheint im Neutralpunkt ein scliarfer Farb- 
umsehlag von fluorescierendem Griin nach Gelb. Der Alkalizusatz muB tropfenweise 
erfolgen. Kleine Na2C03-Mengen storen nicht. Mit Erreichung des Endpunktes trubt 
sich die Lsg. S ta tt Fluorescein kann Eosin yerwandt werden (Farbumschlag von Rot 
nach glanzend Rosa). HOl u. H 2S04 lassen sich auf diese Weise nicht bestimmen. 
Die Best. der Essigsaure wird durch auftretende Hydrolyso des Na-Acetats nicht be- 
eintrachtigt. (J. Indian chem. Soc. 13. 486—87. Juli 1936. Calcutta, Presidency 
College.) E c k s t e in .

A. S. Wetrow, Alkalimetrische Bestimmung bei Gegenwart von Nitrit. Ausfiihrung 
dor Best.: 20 ccm der zu prufondon alkal. nitrithaltigon Lsg. werden auf 50—600 er- 
wannt, m it 3%ig. H 20 2-Lsg. im tlbersehuB (100%) versetzt, gut durchgemischt, 40 bis 
50 ccm 0,1-n. H 2S04-Lsg. zugegebon u. nach Zugabo von 3 Tropfen 0,2%ig. Methyl- 
rotlsg. mit 0,1-n. Lauge auf Hellgelb titriert. (Chem. J .  Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sscr. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 772—74. 1936. Moskau, 
Chem.-technolog. Inst. d. Fleischindustrie.) V. F u n e r .

Alfred Karsten, Neuere Fortschritle in der pji-Bcstimmung. (Vgl. hierzu C. 1936- 
II. 2486 u. friiher.) (Gesundheitsing. 59. 587—89. 3/10. 1936.) P a n g r i t z .

M. Dćribśre, Vcrvollkommnete pn-Messung mil Hilfe der Glaselektrode. (Rev. 
gen. Teinture, lmpress., Blanchiment, Apprót 14. 681—83. Okt. 1936. — C. 1936. 
II. 2409.) F r ie d e m a n n .

T. Tusting Cocking, Die pn-Bestimmung in naturlidten Wasscrn und Losung&n. 
Die colorimetr. pn-Best. in naturlichen oder Kondenswassern, sowie in neutralen Lsgg. 
yerschiedener Salze wird am zweckmaBigsten in N E S Z L E R - R ó h r o n  ausgefuhrt. Be- 
sondore Ausfuhrungsvorschriften fiir neutrale organ. Lsgg. (Zucker), Cellulosea,ufschla.m- 
mungen, Bodenextrakte u. fiir gefarbte Lsgg. Einzelheiten im Original. (Ind. Chemist 
ohem. Manufacturer 12 . 375—76. Aug. 1936.) ECKSTEIN.

H. Flood, Uber den von Mischkryslallbildung bedingten Titrierfehler bei der polenlio- 
melrischen Mafianahjsc. Die Lago der Potentialkurve sowie die Verschiebung ihres 
Wendepunktes im Falle der Mischkrystallbldg. wird mathemat. abgeleitet. Dabei 
sind 2 Móglichkeiten zu unterscheiden: 1. Das yollstandige Gleichgewieht zwischen Lsg. 
u. Nd. stellt sich rasch nach jodem Zusatz der Titrierfl. ein. Die Versckiebung des 
Wendepunktes dem stoehiometr. Punkte der schwerstlósl. Verb. gegeniiber ergibt sich 
angenahert aus der Formel (in rclatiyen % ): F  =  100 (b/a — 1) 1/L, wo b/a =  Ver- 
haitnis der Konzz. der beiden fallbaren lonenarten u . L  — Yerhaltnis der Loslichkeits-
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prodd. der beiden Komponentcn der festen Lsgg. 2. Das yollstandige Gleichgewicht 
stellt sich nicht ein. Jede Fraktion des Nd. erhalt dann eine yerschied. Zus., die Fallung 
wird inhomogen. Die relative Verschiebung des Wendepunktes ergibt sich dann aus 
der Formel: F  =  100 b/a [1 — (l/L-b/a)1lL — 1 /L]. Ein Vgl. der Yerschiebung des 
Wendepunktes m it der Okklusion im stóchiometr. Punkt zeigt bei 1. einen recht 
groBen Unterschied, bei 2. eine bemerkenswerte Ubcreinstimmung. (Z. anorg. allg. 
Chem. 229. 75—84. 6/10. 1936. Trondheim [Nonvegen], Norges Tekniske Hois- 
kole.) E c k s t e in .

H. FloodundB. Bruun, Uber den Titrierfehler bei potentiometrisch-mafianalytischer 
Bestimmung ton Bromid und Chlorid in Gemischen. (Vgl. vorst. Ref.) 1. Es wird gezeigt, 
daB die festen AgBr-AgCl-Lsgg., die beim Zusatz yon AgN03 zu Br'-Cl'-Gemischen 
entstehen, sich weitgehend ais „regelmaBig konz. Lsgg.“ yerhalten. 2. Bei argentometr. 
Br'-Cr-Bestimmungen ist der Fehler nach Zusatz von Ba(N03)2 sehr gut durch Formel 2 
des yorst. Ref. wiederzugeben, wobei b/a =  Verhaltnis C r/B r ' der zu titrierenden 
Lsg. u. L  — 400 =  Verlialtnis der Loslichkeitsprodd. yon AgCl: AgBr sind. 3. Der 
Titrierfehler in Lsgg. ohne Ba(N03)2 ist durchMischkrystallbldg. allein nicht zu erklaren; 
offenbar wirken dabei Adsorptionseffekte mit. 4. Es wird cxperimentell gezeigt, daB 
der Einfl. der zugesetzten Elektrolyten in einem Ausflocken des koli. Halogen-Ag 
besteht. 5. Die rontgenograph. Unters. der unter yerschied. Bedingungen ausgeflockten 
Ndd. zeigt, daB das koli. Halogen-Ag im vollstandigen Mischkrystallgleichgcwicht 
m it der Lsg. steht. (Z. anorg. allg. Chem. 229. 85—96. 6/10. 1936. Trondheim [Nor- 
wegen], Norges Tekniske Hoiskole.) E c k s te in .

Georg Kilde, Uber Borsauren und Borate, namentlich iiber Borax ais Titersubslanz. 
t)ber8iclit iiber die derzeitige Kenntnis obiger Verbb. Eigene Verss. des Vf. zeigen, daB 
Borax sich sehr gut ais Titcrsubstanz eignet, wenn er nach Umkrystallisierung iiber eine 
gesatt. NaCl-Saccharosclsg. ais Dampfdruckpuffersubstanz aufbewahrt wird. Tabellen 
u. Diagramme. (Dansk Tidsskr. Farmac. 10. 273—96. Nov. 1936. Pharmazeut. Lelir- 
anstalt, Anorgan.-cliem. Abt.) E. M a y e r .

J. Bouillot, Kolben mit eingeteiltem Hals zur schndlen Einstdlung von Mafiflussig- 
keitm. Es wird ein Kolben yorgeschlagen, dessen 40 cm langer u. 35 mm weiter Hals 
von 925 bis 1200 ccm eingeteilt ist. Diese Teilung gestattet, das Vol. der Lsg. nach 
Entnahme der Probcn (zur Titrierung gegen die Urtitersubstanz) abzulesen u. dann 
dio errechnete Menge Losungsm. hinzuzufiigen, ohne umzufiillen oder ein anderes 
MeBgefaB zu benutzen. (J. Pharmac. Chim. [8] 23 (128). 557—58. 16/5. 1936. Reims, 
Ecole Med. Pharmac.) D E G N E R .

William Mc Kinley Martin, Gasabsorplionsgefcifie fiir das Laboratorium. Aus- 
fiihrliche Beschreibung u. Abb. eines Gasreinigers u. eines AbsorptionsgefaBes. 
Einzelheiten im Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 395—96. 15/9. 1936. 
Bozeman, Mont. Agrieultural Experimcnt Station.) E c k S T E I N .

Dorothy Quiggle, Natriumhyposulfillósungen zur Sauerstoffabsorption. Nur 
frisch bereitete Lsgg. yon Na2S20 4 allein oder mit Zusatz yon Anthrachinon-fi-sulfon- 
saure sind zur 0 2-Absorption geeignet. Bereits nach Aufnahme yon 7,5 ccm OJccm  
Lsg. ist die Lsg. erschopft. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 363. 15/9. 1936. Penn- 
sylyania, State College.) E c k S T E I N .

R. Millet und V. de Landsberg, Quantitative Bestimmung geringer Sauersioff- 
mengen in wasserstofffreien Gasgemisehen. Der zu bestimmende Sauerstoff wird mit 
amorphem C in C02 ubergefuhrt, das in verd. Barytwasser aufgefangen u. kondukto- 
inetr. ermittelt wird. Vorarbeiten. Arbeitsweise. Apparatur. Genauigkeit der Methode. 
(Ind. chimiąue 23. 733—35. Okt. 1936.) “ S c h u s t e r .

Y. Kauko und V. Mantere, Die Bestimmung des Kohlensauredruckes in kleinen 
Mengen ton kóhlensaurehaltigen Fliissigkeiten. Beschreibung u. Abbildungen einer App., 
die gestattet, den C02-Druck geringer Lósungsmengen (5 ccm Blut usw.) durch Messung 
des C02-Druckes von 0,2 ccm NaHC03-Lsg. u. unter Zuhilfenahme von 0,5— 1 ccm 
Luft zu erinitteln. Dio FI. wird kubikzentimeterweise mit der NaHC03-Lsg. in Wechsel- 
\vrkg. gebracht, die dadurch den COa-Druck der FI. annimmt. Ais Vers.-Lsg. dient 
eine 0,003-mol. NaHC03-Lsg., die mit 1% C02 enthaltender L uft gesatt. ist. Ais 
Elektrodenfl. benutzen Vff. 0,5 ccm derselben ŃaHC03-Lsg., dereń Potential gegen 
eine HgCl-EIektrode gemessen wird. Die Einstellung des endgultigen Potentials nach 
dem Durchleiten der Probelsg. dauert 2 Stdn. Weiterc Einzelheiten im Original. 
(Z. analyt. Chem. 107. 81—85. 1936. Helsinki, Univ.) E c k s te in .
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Charles Vernon Boys, Meine neueren Fortschntte auf dem Gebieie der Gascahri- 
metrie. Vf. beschreibt ein yerbessertes Gascalorimeter u. die mechan. Auswertung 
der Messungen. (Proc. physic. Soc. 48. 881—98. 1/11. 1936. Imperial Coli.) Ze is e .

J. H. Coste, Die Untersuehung atmospharischer Veruńfeinigungen. Zusammen- 
stellung der bckannten Verff. zum Nachweis von CO, S02, H 2S, N 02, organ. Stoffen, 
S04" u. metali. Bestandteilen in der Luft. Vf. weist u. a. naoh, daB cin Teil des in 
der Luft vorhandenen S 0 2 durch Ggw. yon NO. zu H2S04 oxydiert wird. Aussprache. 
(Congr. int. Quim. pura apl. 9. VI. 274—87. 1934. London.) ECKSTEIN.

a )  E l e m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b l n d u n g e n .

Werner Fischer, Walter Dietz, Karl Briinger und Hans Grieneisen, Zur
qualitaliven Analyse der Ammoniak- und Schwefelammoniumgruppe und der Phosphor- 
sdure. An Hand eines Trennungsschemas u. 28 Einzelvorschriften wird ein eingehender 
Analysengang beschrieben. Behandelt werden Trennung u. Nachweis yon P, W, Al, 
Be, Cr, V, U, Fe, Zr, Ti, La, Zn, Co, Ni, Mn u. die Erdalkalien in ihrer Gesamtheit. 
Bzgl. aller Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. — Nach Prufung der 
Lsg. auf Fe werden alle genannten Metalle mit NH3 gefallt, der Nd. in HC1 gelóat, aus- 
geathert, die ather. Schicht yerworfen u. die wss. Schicht m it NaOH u. H 20 2 behandelt. 
Im F iltrat befinden sich P, W, Al, Be, Cr, V, U u. etwas Zn. Nach Ansauem mit HC1 
wird mit Na2S20 4 u. NaOH behandelt, es faUen aus Cr, V u. U, im Filtrat werdsn P, 
W, Al u. Be m it BaCl2 versetzt, wodurch P  u. W ausfallen; P  wird ais Molybdat, W ais 
Hydrazinverb. nachgewiesen; im F iltrat der BaCl2-Fallung Al ais Alizarinlack u. Be 
ais Cbinalizarinsalz ermittelt. Der Nd. der Na2S20 4-Fiillung wird m it HC1, KCNS u. A. 
behandelt; in der wss. Schicht befinden sich Cr u. V, die nach Behandeln m it NaOH 
ais Diphenylcarbazid bzw. an der Rotfarbung des F iltrats mit NH3 u. H2S nachgewiesen 
werden. Die ather. Schicht enthalt U, das man nach Vergluhen mit H N 03 u. K4Fe(CN)6 
nachweist. Der Nd. derH 20 2 +  NaOH-Fallung wird in HC> gelost u. mit NH3 -f- NH4C1 
yersetzt; ins F iltrat gehen Zn, Co, Ni, Mn u. die Erdalkalien; der Nd. wird m it HC1 (1: 1) 
u. Na2H P 0 4 behandelt. Nd.: Zr. Im F iltrat hiervon weist man Ti nach Behandeln 
mitNH3 u. H 20 2 nach, der Nd. wird inHCl gelost u. La m it H F nachgewiesen; im Filtrat 
hiervon finden sich Th u. seltene Erden. Das Zn, Co, Ni u. Mn enthaltende Filtrat 
der NH3-NH4C1-Fallung behandelt man mit (NH4)2S u. Eisessig. Nd.: Zn, Co u. Ni. 
Zn laBt sich im NaOH-Auszug des Nd. nach bes. beschriebenen Verff., Co nach 
Losen in HC1 +  H N 03 u. Zusatz von NH4CNS u. Amylalkohol-A. (1: 25) an der Blau- 
farbung der ather. Schicht erkennen. Ni wird mit Dimethylglyoxim ermittelt. Das 
F iltrat der (NH4)2S-Eises3ig-Fallung enthalt Mn, das in der Soda-Salpeterprobe nach
gewiesen wird [nach Fallung mit (NH4)2S]. Im Filtrat hieryon befinden sich die E rd
alkalien. (Angew. Chem. 49. 719—31. 3/10. 1936. Freiburg i. Br., Uniy.) E c k s t e in .

August Mutschin und Robert Pollak, Direkte Titration von Sulfat mit Barium- 
chloridlósung unter Verwendung von Natriumrhodizonat ais Tupfelindicator. I. Mitt. 
Vff. stellten zunachst durch systemat. Unterss. fest, daB dic Grenzkonz. des Ba-Nachw. 
mit Na- Rhodizonat 1:100 000 betragt, wahrend F e ig l  hierfiir 1:200 000 angibt. 
Der Nachw. ist nur in Abwesenheit von Schwermetallsalzen spezif. — Die Titration 
reiner (NH4)2S04-Lsgg. liefert durchweg giinstige Ergebnisse, wenn die Konz. der 
Lsgg. nicht zu hoch ist. Bei Ideinen SO"4-Mengen titriert man am besten mit 0,1-n. 
BaCl2-Lsg. u. yermeidet ein groBeres Endvol. von 35 ccm. ZweckmaBig ist, die BaCi,- 
Lsg. in einem GuB vor der tropfenweisen Fallung zuzugeben. — Bei Ggw. gróBerer 
Mengen NH4C1 versagt zunachst diese Arbeitsweise. Setzt man hingegen der (NH4)2S04- 
Lsg, 10% oder mehr Aceton hinzu, so erhalt man auch hier brauchbare Ergebnisse.
— Na-Salze wirken sich noch starker storend aus ais NH.,-Salze. Versetzt man die 
Lsg. m it 20% Aceton, 5%  Essigsauro u. etwa 2°/o NH4C1, so kann man bis 0,12 g SO.," 
neben groBeren NaCl-Mengen titrieren. Bei S 04-Mengen unter 0,06 g empfiehlt es 
sich, in 50 ccm Vol. zu titrieren. — Dieselben Arbeitsbedingungen sind bei Ggw. von 
K-Salzen einzuhalten. Bei Ggw. von mehr ais 0,12 g S 04"  oder 0,5% KC1 wird das 
Verf. ungenau. — Mg-Salze zeigen m it Na-Rhodizonat eine blaBrote Farbung. Bei 
einiger t)bung ist jedoch die S 04"-Titration auch in Ggw. von Mg ausfuhrbar. — Ca- 
u. Schwermetallsalze stóren nur dann nicht, wenn sio in sehrgeringen Konzz. Yorliegen. — 
Beschreibung eines Halbmikroverf. der S04"-Best. bis zu 0,9 mg herab. (Z. analyt. 
Chem. 106. 385—99. 1936. Briinn [Brno], Deutsche Teehn. Hochsch.) ECKSTEIN.

A. Mutschin und R. Pollak, Direkte Titration von Sulfat mit BariumcJdorid- 
losung unter Vertcendung «m Natriumrhodizonat ais Tiipfelindicalor. II. Mitt. (I. ygl.
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vorst. Ref.) 1. Die S04"-Best. ist in Ggw. von S 03", das vorker an HCHO gebunden 
wurde, moglich. 2. Frisoh bereitetes Gemisch von Sulfat u. 0,1-n. Na2S-Lsg. lieB 
sieh nach dem genannten Verf. glatt auf S04"  titrieren. Bei nur wenige Min. langem 
Stehen ergab die SO/'-Best. zu hohe Werte. Ein Zusatz von Glycerin yerhmdert diese 
Storung. 3. Neben Na2S20 3 kann die SO/'-Best. nicht ausgefiihrt werden, jedoch ge- 
lingt sie nach t?berfuhrung in Na2S.t0 6 durch 0,1-n. J-Lsg. 4. Vorschrift zur S04"- 
Best. neben S', S 0 3", S20 3"  u. S4O0". 5. N O / ist vor der S04"-Titration durch Ein- 
dampfen m it HC1 zu zerstóren, dagegen stort CIO/ nicht. 6. Zusammenfassende 
Arbeitsvorschrift. (Z. analyt. Chem. 107. 18—26. 1936. Briinn [Brno], Deutsche 
Techn. Hochschule.) E c k s t e i n .

M. I. Garber und I. w. Ssurikow, Vergleich zwcier Methoden zur Bestimmung 
von Sulfation in Ocgenwart von dreiwertigem Eisenion. Vff. untersuchen die Genauigkeit 
der von F. W. K u s t n e r  u .  S .  T h i e l  einerseits, von W. S .  A l l e n  u .  H .  B. B i s h o p  
andererseits ausgearbeiteten Methoden zur Best. von Schwefelsaure in Anwesenheit 
von Fen l-Ion. In  nicht zu verd. Lsgg. (50 ccm Lsg. miissen etwa 1 g BaS04 ergeben) 
betragt die Genauigkeit der KuSTER-THIELschen Meth. 0,01°/o» wahrend nach der 
Meth. von A l l e n  u .  B lS H O P  Differenzen von etwa 0,3% gefunden werden. Bei 10- 
bzw. 100-fach verd. Lsgg. ergeben beide Methoden zu hohe Werte, u. zwar in um so 
hoherem MaBe, je mehr Fe111 im Vgl. zu H 2S 04 vorliegt. Die moglichen Ursachen 
der Erscheinung werden diskutiert. (Trans. Buterow’s Inst. chem. Technol. Kazan 
[russ.: Trudy ICasanskogo chimiko-technologitscheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa]
1934. Nr. 2. 35— 40. Labor. f. chem. Anal. K. CH. T. I. Butlerów.) S c h a c h o w s k o y .

R. H. Hamilton, Verbessemng bei der Bestimmung von Jod in  Mengen von nur 
einigen y. Zur Extraktion von J  m it A. aus einer groBeren Menge von Salzen ist es not- 
wendig, daB alles J  ais Jodid vorliegt; Jodat muB reduziert werden. Es wurde fest- 
gestellt, daB Hydrazinsulfat u. Hydrazinhydrat quantitativ alles Jodat reduzieren. 
Hydrazinhydrat ist vorzuziehen, da ein CberschuB vdllig fliichtig ist, wahrend bei dem 
Sulfat S04-Ionen zuriickbleiben. Die Estraktion ist bes. dann sehr wirkungsvoll, wenn 
die zu extrahierende Lsg. lediglich an K 2C03 gesatt. ist. Alkal. Lsgg., die Jodid ent- 
haltcn, diirfen vor dem Extrahieren nicht in PorzellangefaBen gekocht werden, da in 
Lsg. gehende S i02 die quantitative Estraktion stort. Fluoride fordern die Wieder- 
oxydation der Jodide nach der titrimetr. J-Best., jedoch entstehen bei richtiger u. 
schneller Ausfuhrung keine Fehler. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1592—94. Sept. 1936. 
Philadelphia, Penn., Tempie Medical School, Dept. of Physiological Chemistry, u. 
Utrecht, Holland, Ryksinstituut voor de Voiksgezondheit.) W O E C K E L .

William T. Miller und Lucius A. Bigelow, Eine Untersuchwig iiber die Her-
' slellung und quarditative Bestimmung von elementarem Fluor. Von den Vff. wurdo ein 

App. zur Herst. reinen, elementaren F  entwiekelt. E r besteht im wesentlichen aus 
einem kraftigen U-Rohr aus Ni, in dem geschm. KHF» der Elektrolyse unterworfen 
wird; Konstruktionszeichnung im Original. Das K H F2 muB sorgfaltig von Feuchtig
keit befreit werden, um ein reines Prod. zu erhalten. Der F-Geh. betrug 94—99%. 
Die Stromausbeute lag zwischen 61 u. 87%. Dio F-Best. wurde in einer Gasburetto 
vorgenommen, in der das Halogen durch Schutteln mit Hg absorbiert wurde. Die 
Verunreinigungen bestanden aus 0 2, C02 +  COF2 u. inerten Gasen, die vornehmlich 
C-Fluoride waren. (J . Amer. chem. Soc. 58. 1585—89. Sept. 1936. Durham, North 
Carolina, Duke Univ., Chem. Labor.) W O E C K E L .

Wallace D. Armstrong, Die Mikrobestimmung des Fluors. Ausfiilirliche Be- 
schreibung des Arbeitsganges zur Best. von F ' in Mengen von 0,5— 10 "/ F ' in wss. Lsg. 

' m it 0,0004-n. Th(N03)3-Lsg. u. Na-Alizarinsulfonat ais Indicator. Bespreehung des 
Einfl. der HC104 in der wss. Lsg. gegeniiber ihrer Yerwendung in alkoh. Lsg. Einzel- 
heiten im Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt.. Edit. 8 . 384—87. 15/9. 1936. 
Minneapolis, Minn., Univ.) E C K S T E IN .

Henry L. Brose und Ernest B. Jones, Colorinietrisclie Phosphorbestimmung. Die 
Best., die fiir Blut u. Blutbestandteile, wie Plasma, Serum u. rote Blutkórpęrchen 

. geeignet ist, wird in einem photoclektr. Colorimeter ausgefiihrt. Ais Reagens dient 
eine Lsg. von 0,1 g 1,2,4-Aminonaphthokulfonsaure, 5,48 g N aH S03 u. 1,2 g N aS03 
gelóst auf 50 ccm. Nach Einstellung des Photometers werden der Probelsg. 2 com 
NH4-Molybdat, etwas H 2S 0 4 u. 1 ccm Reagenslsg. zugesetzt u. die Blaufarbung durch 

. Messung des Widerstandes identifiziert. (Verf. von F l S K E  u. S U B B 4 R O W .)  Die 
Meth. gestattet, P-Mengen bis zu 10- 5 g herab naehzuweisen u. Yeriinderungen
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im P-Geli. bis zu 10-7 g zu messen. Weitere Einzelhęiten u. Kuryen im Original. 
(Naturę [London] 138. 644. 10/10. 1936. Sydney, Univ.) E O K S T E IN .

Th. Millner und F. Kunos, Beitrdge zur quantitativen Bestimmung kleincr Arsen- 
mengen neben Wplframsaure. D a s  Verf. lebnt sieh an das von D i e c k m a n n  u. H i l p e r t  
(Ber. d t s e h .  chem. Ges. 47 [1914]. 2444) angegebene an u. ist fiir As-Mengen bis zu
0,7 mg As fiir je 10 g W 03 herab umgearbeitet. Einzellieiten der Arbeitsvorschrift 
im Original. (Z. analyt. Chem. 107. 96— 100. 1936. Ujpest, Vereinigte Gliihlampen 
u. Elektrizitats-A.-G.) E c k s t e i n .

M. J. James-Lewi, Verbesserle Methoden der galvanischen Arsenbestimmung in 
Eisenerzen und Eisenhultenproduklen. Es werden zwei Methoden zur elektrolyt. As-Best. 
in salpetersaurer Lsg. unter Zusatz yon NH4-Citrat u. Verwendung yon Cu-Blech- 
streifen beschrieben. Bei der ersten Meth. mit gelóster Probe wird eine erhebliche 
Verkurzung der Analysendauer durch Anwendung eines rotierenden Cu-Drahtnetzes 
u. eine weitere Vereinfackung durch Verwendung einer yerhaltnismiiBig kleinen 
Kathode u. Standardisierung der Bedingungen erreicht. Bei der zweiten Meth. wird 
sta tt des bisker yerwendeten Porzellandiaphragmas ein solches aus perforiertein Glas 
angewandt. Die Vorteile der beiden Methoden werden gegeneinander abgewogen. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5 . 734—36. Juni 1936. Leningrad, 
Chem.-technolog. Inst.) R. K. M u l l e r .

M. B. Rane, K. Kondaiah und M. K. Ratnam, Die Entfemung des Anlinwns 
aus seinen Losungen mil Salpetersaure. Vff. stellten durch Lósliehkeitsbestimmungen 
fest, daB Sb20 4 u. Sb20 6 in H N 03 >  6-n. prakt. uniósł, sind, Sb20 3 lost sieli auch 
nur in Spuren. Das bei 120° oder 160° getrocknete Sb20 5 lost sieh in starkerer ais 
8-n. HNÓ3 nieht mehr. Daraus folgt, daB sieli Sb (mit Sn) durch mehrfache Behand
lung mit konz. H N 03 in der qualitativen Analyse von anderen unlosl. Oxyden trennen 
liiBt. (J. Indian, chem. Soc. 13. 544. Aug. 1936. Benares Hindu-Univ.) E c k s t e i n .

A. Winkel und H. Maas, Die quantilalive Bestimmung des Kaliums mit Hexa- 
nilrodiphenylamin (Dipikrylamin). Ais Reagens dient das leicht lósl. Mg-Dipikryl- 
aminat, dessen Herst. aus kauflichem NH,,-Salz eingehend besehrieben wird. Die 
Fallung findet in neutraler Lsg. s ta tt. Saure Lsgg." sind m it NaOH oder LiOH u. Methyl- 
orange zu neutralisieren, gefarbte oder trube Lsgg. werden m it MgCÓ3 oder CaC03 
neutralisiert, der Nd. ist naturlich abzufiltrieren. Das schwer losl. K-Dipikrylaminat 
bildet ein heli- bis dunkelrotes Salz von der Loslichkeit 1 g /l 1 W. Li u. Mg storen 
nieht, in Ggw. von yiel Na wird die Fallung in heiBer Lsg. vorgenomm*en; beim Ab- 
kiihlen scheidet sieh das K-Salz rein ab, das m it Eiswasser gowaschen u. bei hóchstens 
100° getrocknet wird. NH4' muB yorlier entfornt werden. Bei Ggw. von Phosphaten 
muB das Na-Salz des Dipikrylamins ais Fallungsm. yerwandt werden, Phosphate ais 
solche storen nieht. In Anwesenheit von prim. Phosphaten wird vor der Fallung 
mit Na2C03 vollig neutralisiert. — Zur Schnellbest. des K  haben Vff. ein konduktometr. 
Verf. ausgearbeitet. Dio Lsg. des IC-Dipikrylamins in Aceton wird m it W. yerd., so daB 
der Acetongeh. der Lsg. etwa 20—30% betragt. Dann wird m it 0,1-n. HCl oder Naph- 
ihalin-a.-sulfonsaure titriert. Einzelheiten u. Beleganalysen im Original. (Angew. Chem. 
£9. 827— 30. 14/11. 1936. Berlin-Dahlem, K.-W.-Inst. f. physikal. Chemie.) E C K S T E IN .

W. Daubner, Die mafSanalylisclie Bestimmung des Kaliums. Vf. fallt das K  aus 
50% Methanol enthaltender wss. neutraler Lsg. m it alkoh. Weinsaure (2% Weinsaure,
0,5% Na-Acetat u. 50% Methanol) ais KHC4H.,06 in Ggw. von Methylorange. Der 
Indieator muB seine gelbe Farbung behaltcn. Naeh 2 Stdn. wird filtriert, der Nd.
3—4-mal mit 100%ig. Methanol gewaschen, in 50 ccm 80° heiBem W., das durch Zusatz 
von wenig Phenolphthalein u. NaOH schwach rosa gefarbt ist, gelost u. mit n. NaOH 
titriert. Der Titer der NaOH wird m it reinem K-Salz ermittelt. NH4-Salze miissen 
vorher entfem t werden. Im F iltrat der K-Fallung konnen Na u. Mg bestimmt werden. 
(Angew. Chem. 49. 830—31. 14/11. 1936. Landshut i. Bayern, Staatl. keram. Fach- 
schule.) '  E c k s t e i n .

L. Szebelledy und J. Jónds, Kaliumnaehweis mit Traubensaure. Um die Ver- 
zogerung der K-Fallung ais K H -Tartrat in Ggw. von Weinsaure zu yermeiden, empfehlen 
Vff. die Verwendung yon Traubensaure (aąuimol. Gemisch der d- u. 1-Weinsauren). 
Dadureh tr i t t  die Abscheidung rascher ein, die.Menge u. das Krystallisationsyermogen 
des Nd. sind grfifier. Die Annahme, daB die Traubensaure wagbare Mengen KH-Tartrat 
enthalt, wurde durch Verss. ais unrichtig festgestellt. Die Empfindlichkeit des K-Nach- 
weises wird durch die Traubensaure nieht erhoht, dagegen fallen die Ubersattigungs- 
erschcinungen weg. (Z. Analyt. Chom. 107. 114—16; Magyar Gyógyszerćsztudomńnyi
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Tarsas&g iSrtesitoje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 12. 363—65. 1936. Budapest, Kgl. 
Ungar. P0.zm5.ny Peter Univ.) E c K S T E I N .

Charles H. Greene, Die Empfindlichkeit des Magnesiumuranylacelats zur Be- 
stimmmig fon Natrium und Kalium. Die Empfindlichkeit der Na- u .  K-Fallung wird 
durch A. gesteigert, u. zwar bei Na mehr ais beim K. 1 ccm Probelsg. (50 mg Na oder IC) 
wird m it 0,5 ccm Reagenslsg. (nach N o y e s  u .  B r a y )  u . 0,5 ccm A. Yersetzt. Hóherer 
A.-Zusatz ist schadlich. Erfassungsgrenze fiir Na: 0,02 mg. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 8 . 399—400. 15/9. 1936. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) E c k s t .

H. V. Churchill, R. W. Bridges und A. Logan Miller, Natriumbeslimmung in  
hoch tonerdehaltigem Materiał. 1 g der Probc wird in einer groBen Pt-Schale mit 20 ccm 
konz. H F u. 20 ccm W. Yersetzt. Nach Zusatz Y o n  50 ccm NH, (1: 1) wird trocken 
gedampft. Bei hochfeuerfestem Materiał ist der AufschluB 2—3-mal zu wiederholen. 
Dann wird m it H 2S04 trocken gedampft, auf Dunkelrotglut erhitzt, erneut m it 2 ccm 
H 2S 04 erwarmt u. nicht ganz trocken gedampft. Nach Zusatz von 50 ccm heiBem W. 
dampft man auf 7 ccm ein, kiihlt ab, versetzt m it 70 ccm Zn-Uranylacetatlsg., filtriert 
nach V2 Stde. iiber Filterschleim ab u. wascht mit A. u. Aceton. Der Nd. wird in heiBem 
W. gelóst, m it KM n04 bis zur Rosafarbung Yersetzt, nach Zusatz von 30 ccm H,SO.( 
(1: 1) m it Al reduziert (30 Min. kochen!) u. nach Abkiihlen mit KMn04 zuriiektitriert. 
Blindvers. erforderlich. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 348—49. 15/9. 1936. New 
Kcnsington, Pa., Aluminium Research Co.) E C K S T E IN .

E. A. Kocsis, Beitrdge zur hydrolytischen Fallungsmafianaiyse. II. Bestimmung 
des Bariums. Vf. hat die Titration von B a" mit K 2Cr04-Lsg. in Ggw. von Bromthymol- 
blau oder Mełhylrot ais Indicator untersucht. Dio Titration in Anwesenheit Yon Brom- 
thymolblau ist der zweiten Methode Yorzuziehen, da der Umsehlag von Gelb nach 
Hellgrun scharfer ist. Bis zu 15 ccm 0,1-n. BaCl2-Lsg. ist die Indication sehr gut. Die 
umgekehrte Best. Yon Cr O," mit B a” liiBt sich nach diesem Verf. nicht durchfuhren. 
Ca stort auch in Ggw. des 4-fachen Uberschusses an Ca" nicht. (Acta chem., minerał, 
physic. Univ. Szeged 5. 149—52. April 1936. Szeged, U n iY .  [Orig.: dtsch.]) E c k s t .

David M. Greenberg und Clarence E. Larson, Bemerkungen zu der Arbeit von 
Tendeloo iiber eine neue und einfache Metliode zur potenliometrischen Bestimmung von 
Calciumkcmzentralionen in  Losungen. (Vgl. C. 1936. II- 2180.) Im Gegensatz zu der 
Annahme Y o n  T E N D E L O O , Gelatine wurde betrachtliche Ca-Mengen aus Lsgg., die 
saurer sind ais dem isoelektr. Punkt der Gelatine entspricht, adsorbieren, stellen Vff. 
durch Ultrafiltration fest, daB Gelatine weder im isoelektr. Punkt, noch i n  saureren 
Lsgg. (pa =  4,3) nennenswerte Mengen Ca adsorbiert. Die von T e n d e l o o  empfohlene 
CaF2-Elektrode geniigt demnach den Anforderungen nicht. (J. biol. Chemistry 115. 
769—70. Okt. 1936. Berkeley, UniY. of Calif.) E c K S T E I N .

Jan Wierciński, Konduktometrische mafiandlylische Bestimmung der Mg-Ionen 
m it NaOH -Losungen. Konduktometrisches Verfakren zur Bestimmung von MgO im Ilalk- 
stein. Mg" kann neben Ca" konduktometr. mit NaOH (0,5-n. oder starker konz.) 
titriert werden, wenn die Mg” -Konz. nicht iiber 0,1 g in 100 ccm Lsg. betragt (bes. bei 
S 04"-t)bersehuB) u. die Ca"-Konz. ebenfalls 0,1 g/100 ccm nicht iibersteigt; man muB 
nach jeder NaOH-Zugabe bis zur Einstellung des Leitfahigkeitswertes 2 Min. Yergehi»ji 
lassen. Unter diesen Bedingungen betragt der Fehler, falls nur Mg" u. Ca" vorhanden 
sind, nicht mehr ais 0,5%. Fiir die Mg-Best. im Kalkstein gibt Vf. folgende Anweisung: 
10 g Kalkstein (bei Mg-Geh. nicht iiber 2%) werden ca. 1/2 Stde. auf 850—1000° erhitzt 
u. dann in ca. 80 g heiBem W. eingetragen; dann liiBt man unter Umriihren (zweckmaBig 
mechan.) 12 ccm 50%ig. H2SO, zutropfen u. weiterhin 2-n. H 2S04 bis zum Umsehlag 
Yon Lackmuspapier, das in die Lsg. eingebracht wird; man setzt ca. 200 ccm 90—95%ig. 
A. zu, mischt mit Filterpapierbrei, saugt am BuCHNER-Trichter ab, wascht den Filter- 
riickstand mit 75—80%ig. A., Yerdampft aus dem Gesamtfiltrat den A., kiihlt ab, 
verd. mit dest. W. auf 250—300 ccm, blast mit C02-freier L uft 10 Min. durch u. titriert 
konduktometr., wie oben angegeben, mit 1- oder 0,5-n. NaOH. (Przemysł Chem. 20- 
140—42. 1936. Mosciska u. Chorzow, Ver. Stickstoffabr.) R. K. M u l l e r .

S. J. Rubaschkin und S. M. Gutman, Zur Frage der Anwendung der Quecksilber- 
kathodc bei der Aluminiurtibestimmung. Vff. ermitteln die optimalen Bedingungen fiir die 
Al-Best. in C-Stahlen u. legierten Stahlen durch Abscheidung von Fe usw. an der Hg- 
Kathode: Stromdiehte 0,16 Amp./qcm, Aciditat 0,3—0,5 ccm H 2S 0 4 in 100 ccm Lsg.; 
Umriihren besehleunigt die Fe-Abscheidung. Die anschliefiende Al-Best. kann duroh 
Fiillung ais A120 3 oder ais A1P04 vorgenommen werden. Die Ergebnisse sind in beiden 
Fiillen befriedigend. Die Analysendauer kann durch die elektrolyt. Abscheidung an der
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Hg-Kathode auch bei komplizierten Legierungen von 2—3 Tagen auf 5— 6 Stdn. herab- 
gesetzt werden. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 722—27. Juni 
1936.) R. K. M u l l e r .

E. W. Koenig, Die Feldspatanalyse. Methode zur Bestimmung der Normalilat von 
K B r03 und Na2S.,03 bei der volumetrischen Tonerdebestimmung nach Knowles-Redmond. 
Reines Al wird in der iiblichen Weise in Al-Oxin, A1(C0H 6ON)3, umgewandelt. Dessen 
salzsaure Lsg. yersetzt man m it oinem tiberschuB der einzustellenden K B r03-Lsg., 
u. titriert den t)berschuB mit Na2S20 3 unbekannter Konz. zuriick. Eine 2. Probe 
wird mit einem gróBeren, u. eino 3. m it einem noch gróBeren K B r03-tiberschuB yersetzt 
u. dieser zuriiektitriert. Tragt man die ccm K B r03-Lsg. auf einer Abszisse, die ccm 
Na2S20 3-Lsg. auf der Ordinate ein, so ergibt sieh eine lineare Gleichung, aus der sieh 
die Normalitat der Lsgg. leicht berechneti laBt. Eine n. K B r03-Lsg. ist 4,2475 mg A120 :J/  
ccm aquivalcnt. (J. Amer. ceram. Soc. 19. 257—58. Sept. 1936. Erwin, Tenn.) E c k s t .

— , Ein neues Verfahren zur Kontrolle der Stahlherstellung. Die Rep. Steel Corp. 
hat zur Best. von Oxyden, Gaseinschliissen u. a. Verunreinigungen in Stahł ein 
HeiBextraktionsverf. ausgearbeitet, das folgende App. erfordert: Ein Quarzrohr,
das groB genug ist, um einen 250 g Stahl fassenden Graphittiegel aufzunehmen, wird 
in einem AjAX-Hochfrequenzofen erhitzt. Das ganze Syst. steht unter Hochvakuum 
(Mc LEOD-Manometer, 2 Hg-Diffusionspumpen). Eine T o P L E R - P u m p e  dient zum 
Auffangen des Gases unter Atmospharendruck. Das aufgefangeno Gas wird in einem 
geeichten O R S A T - A p p .  analysiert. Die Extraktion findet bei einem Druck von 1-10-5 
bis 1 • 10~7 mm Hg statt. Die Entgasungstempp. betragen fiir EeO 1080°, fiir MnO 1170°, 
fiir S i02 1350° u. fiir A120 3 1600°. Zur F.-Herabsetzung wird dem Stahl reines Sn 
zugesetzt. Vor der Analyse ist der Graphittiegel durch Erhitzen auf 1880° zu entgasen. 
(Iron Age 138. Nr. 14. 42—44. 1/10. 1936. Cleveland, Republic Steel Corp.) E c k S T E I N .

C. H. Hale jr. und w. F. Muehlberg, Schwefelbestimmung in gewohnlichen und 
legierten Stdhlen. Kritische ZJntersuchung der Verbrennungsmethode. Vff. stellten fest, 
daB die Verbrennungstempp. zur yolligen Verbrennung des S fiir die yerschied. 
Stahlsorten bei einem 0 2-Verbrauch von 250 ccm/Min. u. 12 Min. Verbrennungs- 
dauer folgendermaBen eingehalten werden miissen: Rohstahl 1200°, leicht legiert 1260°, 
18/8-Cr-Ni-Stahl 1340“, Hochleistungsstahl 1370° u. 25%ig- Cr-Stahl 1400° (Einwaage
1,6 g). Ein Sn-Zusatz zu der Probe ermoglicht die Verbrennung bei etwa 50° tieferen 
Tempp. Die S-Best. kann direkt m it der C-Best. Terbunden werden. Einzelheiten der 
Apparatur, Reinigung des 0 2, Temp.-Kontrolle usw. im Original. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 8 . 317—21. 15/9. 1936. Kearny, N. J ., u. Cleyeland, Ohio.) E c k s t .

R. Frenkel, Abgedndertes Yerfaliren von Schulte zur Bestimmung von Schwefel. 
Zwecks Verringerung der bei der S-Best. nach S C H U L T E  erforderlichen Reagenzien, 
wie Cd- u. Zn-Acetat sowie HC1, anderte der Vf. die Best. nach S C H U L T E  derart ab, 
daB ais Losungsm. ein Gemisch ron  H 2S04 u. HC1 u. ais Absorptionsmittel eino ammo
niakal. Lsg. von ZnCl, oder ZnS04 yerwendet wurde. Beschreibung des Analysen- 
ganges u. der Best.-App. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 582—83. 
Mai 1935. Zentral-Lab. Rostelmasch.) H o C H S T E I N .

I. I. Ginsburg, Anwendung von Kaliumchlorat bei der Bestimmung von Pkosphor 
im Stahl. Ersatz des Kaliumpermanganats ais Osydationsmittel durch KC103 bei 
der gewichtsanalyt. Best. von P  im Stahl. Die Genauigkeit der P-Best. unter Ver- 
wendung von KC103 betragt ±  0,001—0,002%. Kurze Beschreibung des Analysen- 
ganges. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 705. Juni 1935. Chem. 
Lab. d. Newski Mascbinenbau-Werkes ,,Lenin“ .) H o c h s t e i n .

N. M. Milosslawski und J. G. Wawilowa, Colorimetrische wid nephdomeirische 
Methoden zur Bestimmung von Phosphor in Stahl und Eisen. Berelireibung des Analysen- 
ganges bei der P-Best. in Stahl u. Eisen mittels des colorimetr. u. nephelometr. Verf., 
wobei das letztere Verf. auf der Herst. der in Saure sehwer 1. Komplexverb. Strychnin- 
Phosphor-Molybdat beruht u. der P-Geh. unter Benutzung eines Zeiger- oder Spiegel- 
galyanometers bestimmt wird. Angabe iiber Herst. der fiir die Bestst. erforderlichen 
Lsgg. u. Beschreibung der App. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
1450—56. Dez. 1935. Charków, Inst. f. Metalle.) H o c h s t e i n .

N. M. Milosslawski, G. S. Baral-Kudysch und W. O. Kalina, Bestimmung ron 
Pliosphor in Stahl mit Hilfe der Zenłrifuge. Lsg. der Stahleinwaage in H N 03 [1 Teil 
HN03 (1,4) u, 2 Teile W.]. Zusatz von KMn04 zur yollstandigen Oxydation von P  zu 
P?0 5. Hierauf lcurzes Kochen u. Red. des gebildeten M n02 durch einige Tropfen Ammo- 
niumoxalat. Eindampfung der Lsg. u. Ausfallung yon P  durch Ammoniummolybdatlsg.
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Abstehenlassen ca. 10—15 Min. im 50° warm W.-Bad, darauf 5 Min. Zentrifugierung bei 
2500—3000 Umdreliungen je Min. Wesentliehe Verkiirzung des Best.-Verf. durch die 
Behandlung in der Zentrifuge gegenuber der Filtrierung, Auswasehung u. Titrierung. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1456—59. Dcz. 1935. Charków, Inst. 
f. Mctalle.) H o c h s t e i n .

Andrś Leroy, Bemerkung zur mikrochemischen Analyse der Stahle. Mangan- 
bestimmung. Vf. beschreibt das bekannte Verf. der Mn-Bcst., Osydation m it (NH4)2S20 8 
u. AgN03 ais Katalysator u. Titration m it A s,03 auf mikroanalyt. Grófienordnungen 
umgestellt. (Buli. Soc. ehim. France [5] 3. 1125—26. Juni 1936.) E c k s t e i n .

Louis Silverman, Manganbestimmung in  lS/8-nichlrostendcm Stahl. 1 g der Probe 
wird in 25 ccm Saure (1 1 W., 250 ccm H N 03 u. 750 ccm HC1) unter Kochen gelóst, 
m it 10 ccm HC104 bis zur Oxydation des Cr weiter gekocht u. filtriert. Das F iltrat 
wird mit 10 ccm 25%ig. N a,S03-Lsg. 2—3 Minuten aufgekocht, m it ZnO neutralisiert 
u. auf 250 ccm aufgefullt. Nach Absitzen des Cr-Nd. werden 50 ccm der Lsg. in einem 
Fettextraktionskolben mit 30 ccm einer Misehung von 3600 ccm H N 03, 810 ccm II2S04, 
300 ccm H3PO4, 232 g AgN03 u. 13860 ccm W. bis zur Kliirung erwarmt. Nach Zusatz 
von 20 ccm 6%ig. (NH4)2S20 8-Lsg. u. Erhitzen wird mit Na2As03-Lsg. titriert. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 8- 383. 15/9. 1936. Pittsburgh, Pa.) E c k s t e i n .

J. Pfanliauser und J. Jacewiczówna, Photometrische Analyse. 1. Molybdan- 
bestimmung in Stahlen. Vff. verwenden fiir die Mo-Best. in Stahlen das Polarisations- 
pliotometer „Polaphot" ( Z e i s s ) .  Mit den Filtern S 436 Hg, S 50 u. S 53 werden 
Eichkuryen fiir Mo-Gehli. yon 0—0,5 u. 0,5—1,5% unter Bonutzung von Stahlen 
m it bekanntem Mo-Geh. aufgenommen. Bei Ggw. von V, das ebenfalls durch SnCl2 
reduziert wird u. mit KSCN Griinfarbung ergibt (V20 4), rnuB man ca. 2 g FeCl3, 
gelSst in einigen ccm HC1, zugeben u. 2—3 Min. aufkoclien, dann die Probelsg. in heifie 
NaOH gieBen; V wird zusammen mit Fe entfemt, wahrend Mo quantitativ in der Lsg. 
bleibt. Auch fur das Vorgehen bei Ggw. von W u. Cr haben Vff. einen Arbeitsgang aus- 
gearbeitet, der jedoch nicht crlautert wird. (Przemysł Chem. 20. 127—32. 1936. 
Warschau, Chem. Forsch.-List., Analyt. Abt.) R. IC. M u l l e r .

A. M. Dymów und R. S. Moltschanowa, Methodik der Aluminiumbeslimmung 
in Stahlen. Vff. besclireiben einen Analysengang fiir die Al-Best. in Stahlen im An- 
schluB an dio Verff. von C ain  u. von L u n d e l l ,  H o ffm an n  u. B r ig h t.  Die Lsg. 
der Stahlprobe in H 2S04 wird nach Zusatz von H N 03 eingedampft, der Riickstand 
von Si02 u. W 03 abgetrennt u. fur sich weiter untersucht, das F iltrat wird neutrali
siert u. mit H 2S04 angesauert, dann erfolgt die Fe-Abscheidung an der Hg-Elektrode; 
nach Osydation m it (NH4)2S2Os trennt man vom Mn02, bringt m it 25%ig. NH3 auf 
schwach saure Rk., setzt Na- oder NH4-Aeetat zu, fallt Al m it 3%ig- Oxychinolinlsg. 
bei 60—70° u. bestimmt Al durch Gewichtsanalyse (Gliihen zu A1,03), MaBanalyse 
(mit KBr +  K B r03) oder colorimetr. Analyse (mit Sulfanilsaure), Bei Ggw. von Ti 
u. V wird im F iltrat yom Mn02 die Ti- u. V-Fallung mit Kupferron yoigenomnien 
u. Al im F iltrat hieryon m it Oxychinolin gefallt. Ti u. V werden durch Schmelzcn 
des Nd. mit K H S04 (anschlieBend V-Best. nach der Persulfatmethode) oder mit Na5C03 
(anschlieBend Sieden bis zu yollstandiger Ausseheidung des T i02) getrennt. (Betriebs- 
Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 718—22. Juni 1936. Moskau, Labor. f. techn. 
Analyse d. Stahlinst. „Stalin".) R. K. M u lle r .

K. A. Ssuchenko, Die quantitalive Speklralanalyse von lagier ten Stahlen und 
Aluminiumlegierungcn. Bei der yisuellen pbotometr. Best. von Ci-, V, Mo, Ti, Cu u. Si 
in legierten Stahlen erhalt man innerhalb kurzer Zeit Ergebnisse von befriedigender 
Genauigkeit. Eine Best. erfordert etwa 10—20 Minuten. Der Fehler ist z. B. bei einem 
Cr-Geh. von 0,2—2%  wenig geringer ais bei 15—20%. Bei einigen Elementen, wie Ni 
u. Al, sind die Fehler gróBer u. kónnen 10—20% der absol. Menge erreichen; bei Ni- 
Gehh. unter 1,5% u. Al-Gehli. unter 4% u. iiber 11% ist eine Best. uberhaupt nicht 
moglich. Bes. Bedeutung hat das Verf. fiir die Best. von Cr u. Si in Al-Legierungen, 
vor allem zur Kontrolle von GuBstucken, die innerhalb 10—30 Min. ausgefiihrt werden 
kann, wobei die Genauigkeit der Cr-Best. ± 5 —10% des Cr-Geli. betragt. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 757—63. Juni 1936.) R. IC. M u l l e r .

G. S. Landsberg, S. L. Mandelstamm, S. W. Tuljankin und W. W. Zeiden, 
Spekiralvcrfahren zur Bestimmung von legierten Stahlen. Verf. zur Best. von mit Cr, W , 
V, Co, Mo, Ni oder Mn legierten Stahlen durch Beurteilung ihrer Spektren. Wiedergabc 
u. Besprechung der fiir jeden Stahl eharakterist. Spektrenlinien. Beschreibung der aus 
einem Spektroskop, einem St-atiy fiir die Bezugseleldrode u. einem yerschiebbaren



Kondensator bestohendon Priifeinrichtung. Best.-Dauor ca. 1—3 Min. {Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1220—27. 1935; Techn. Physics USSR 2. 574—85. 
Opt. Łabor. Niif Mgu.) H o c h s t e i n .

K. A. Jakowlewa, Beschleunigle Kiesels&urefillration bei Massenanalysen non 
Eisen und Stahlen. Die Filtrierung von S i02 durch zylindr. Triehter mit P u l p o  gest-attet 
mit bcliebigen aschefreien Filtern zu arbeitcn u. befreit den Laboranten yon dem un- 
angehmen sehr haufigen Auswaschen jeder Einwaage. Die Si02-Filtration wird ohne 
Beeinflussung des Best.-Ergebnisses auf etwa die H a l f t e  der Best.-Dauer des Vorf. bei 
Verwendung yon kon. Trichtem yerkiirzt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labora
torija] 4. 823—24. Juli 1935. Labor. Ischstalsawoda.) H o c h s t e i n .

P. F. Fedorow, Colorimetrisches Schnellverfahren zur Bestimmung von Silicium in 
6-upeism wid Stahl. Beschreibung der colorimetr. Schnellbest. yon Si in Stahl u. GuB- 
eisen in 15— 18 Min. mit einer Genauigkeit vbn ±0,03%  bei Si-Gehh. von 0,5%, von 
±0,05%  bei Si-Gehh. von 0,5—1,5% u. von ± 0 ,1 %  bei Si-Gehh. yon 1,5—3% u. h6her. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 747—50. Juli 1935. Leningrad, 
Zentralinst. f .  Metalle.) H O C H S T E IN .

A. G. Bogdantschenko und N. B. Udowenko, Schnellverfahren zur Beslimmung 
von Chrom und Silicium in kóhlenstoffreichem Ferrochrom. Alle hoehgekolilten Ferro- 
chromsorten kónnen yollstandig in H 2S04 bei Beobachtung bestimmter Lsg.-Be- 
dingungen gelost werden. Die Cr-Best. ist in 45 Min. u. die Si-Best. in 2—2,5 Stdn. durch - 
fiihrbar. Infolge des Ersatzes einer Schmelze durch die Lsg. in H 2S04 werden die Kosten 
fur eine Best. von hoehgekohltem Ferrochrom yerringert. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 1279—80. 1935. Zentralchem. Labor. d. Kombinats Sapo- 
roschstal.) H O C H S T E IN .

S. L. Zinberg, Uber die Verwendung von Orthooxychinolin bei der Beslimmung 
von Titan in saurefestem Stahl mul bei der Analyse von Ferrozirkon. Beschreibung des 
Analysenganges bei der Best. yon Ti mittels Orthooxyohinolin in nielitrostenden OrNi- 
Stahlen mit ca. 0,76—0,77% Ti. Beschreibung des Analysenganges zur Best. von Zr 
in Zr-Fe-Legierungen unter Verwendung von Orthooxychinolin, wobei die Verb. 
Zr(C9HeXO)4 gebildet wird. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 735—38. 
Juli 1935. Zentrallabor. d. Kirow-Werkes „Krassny Putilowetz“ .) H o c h s t e i n .

A. L. Worobjew, Zur wlumetrischen Beslimmung von Nickel im, Stahl. Ni-Best. 
bei der Stahlanalyse durch Zusatz einer 6%ig. Na,,P20,-Lsg. zu einer schwach sauren 
Stahllsg. Beschreibung des Analysenganges u. Angaben zur Herst. der Na4P20,-Lsg. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1105. 1935. Zentrallabor. d. metal
lurg. Werkes „Roter Oktober".) H o C ir S T E I N .

W. J. Tartakowski, Colorimetrisches Verfahren zur Beslimmung kleiner Mengen 
Arsen in  Eisen und Stahl. Nachpriifung der colorimetr. As-Best. in Eisen u. Stahl von 
D e n i s c h .  Verbesserungsvorschlag des Vf. fiir das As-Best.-Verf. durcli den getrennten 
Zusatz yon Molybdan- u. SalzsiŁure. Hierbei wird anfangs HC1 u. darauf die Molybdan- 
lsg. zugegeben. Hierdurch wird der, Einfl. der S i02 beseitigt. AuDerdem gestattet die 
Durchfiihrung der Analyse in eiuer HCl-Lsg. dio Venvendung des colorimetr. Best.-Verf. 
auch bei Anwesenheit starker Oxydationsmittel, wie CrVI, Fe’" u. dgl. in der Lsg. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 750—54. Juli 1935. Werkstoffinst. 
Nkps.) H o c h s t e i n .

I. I. Fogelsson und N. W. Kalmykowa, Uber die potentiometrische Bestimmung 
mti Vanadium im Stahl und iiber die Verbesserung der chemischen Bestimmung von 
Vanadium in Schnelldrehstdhlen. Beschreibung des Analysenganges u. der App. bei der 
potentiometr. Best. von V im Stahl, insbesondere in CrV-, CrW- u. Sehnelldrehstahlen 
unter Verwcndung von H 2S 04-Lsgg. Genauigkeit der Best. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 1312—17. Nov. 1935. Chem. Zentrallabor. d. Autowerkes 
Stalin.) H o c h s t e i n .

A. L. Worobjew, Zur Bestimmung der Schlackeneinschliisse in kohlenstoffreichen 
und. legierten Stahlen. Elektrolyt. Trennung nichtmetall. Einschliisse in C-reichen u. 
legierten Stahlen nach dem Yerf. yon F lS T E R E R . Ausfuhrung der Elektrolyse, Elek
trolyt- u. Probenherst. Trennung der Schlackeneinschliisse yon Carbiden. Unters. der 
ais Schlackeneinschliisse yorliegenden Fe-Oxyde u. Ca-, Mn- u. Fe-Silicate. (Betriebs- 
Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1403—06. Nov. 1935. Zentrallabor. d. m etal
lurg. Werkes „Roter Oktober“ .) H O C H S T E IN .

A. W. Jewdokimow, Uber die mehrfache Verwendung von Porzellanschiffehen bei 
der Kohlenstoffbestimmung in Eisen und Stahl. Zusatz eines Gemisches yon Ńa2S 0 4 +
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MgO zur n . Einwaage fiir die C-Best. in Eisen u. Stahl, wodurch keine Abweichung in der 
C-Best. eintritt. Nach der Yerbrennung im 0 2-Strom wird das Porzellanschiffehen bis 
zu 2 Stdn. in warmes W. gelegt, wo sieh dio Riickstande von den Wanden ablósen, dar
auf Trocknen der Schiffchon bei 160° ca. G— 8 Stdn. Hierauf kónnen die Schiffchen ein 
zweites Mai yerwendet werden. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
1398—99. Nov. 1935. Chem. Labor. d. Werkes ,,Ekonomiser“ .) H O C H S T E IN .

Hermann Lux, Die quantitative Bestimmung kleiner Mengen Zink. Dio Unterss. 
erstrecken sieli auf die Best. kleinster Zn-Mengen in biol. Materiał. Die Substanz 
wird trocken aufgesehlossen, indem man langsam bis auf 550° erhitzt. Die Fallung 
des Zn erfolgt aus schwach salpetersaurer Lsg. der Oxyde des Zn, Fe, Al usw. m it H2S 
u. S al3 „Spurenfanger“ in einem Filtrierróhrchen. Das ZnS usw. wird durch Gliihen 
in ZnO ubergefiihrt; etwa vorhandenes Hg verfliichtigt sieh hierbei. Durch Uberleiteu 
von reinem H2 wird ZnO glatt zu metali. Zn red., das allein abdest. u. mikro
metr. gemessen wird. Red. u. Dest. werden in einem zu einer Capillare ausgezogenen 
Suprcmaxrohr ausgefiihrt. Dio Capillare endet in einer genau kegelfórmigen Spitze, 
in der das metali. Zn gesammelt u. unterm Mikroskop ausgemessen wird. Ausfiihrlicho 
Beschreibung des Arbeitsganges im Original. Vf. war m it diesein Verf. in der Lagę, 
Zn-Mengen bis zu 0,002 y  Zn einwandfrei zu bestimmen. — Cd wiirde storen, wenn es 
in biol. Substanzen vorhanden ware. Es laBt sieh nachweisen, wenn man das Zn- 
Kiigelchen in eine Cd-haltige ZnCl,-Lsg. gibt. Der entstehende „Cd-Baum“ laBt noch 
0,1% Cd der vorhandenen Zn-Menge erkennen. (Z. anorg. allg. Chem. 226. 1—20.
1935. Karlsruhe, Tcchn. Hochseh.) E c k s t e i n .

I. Tananaew und M. Georgobiani, Die Bestimmung vo?i Zinlc mit Hilfe eines 
Adsorptionsindicators. Das Verf. beruht auf der R k .:

3 Zn" +  2 IC  +  2 Fe(CN)„"" -V IC2Zn3[Fo(CN)li]2, 
bei der Methylrot die Rolle eines Adsorptionsindicators spielt. Setzt man zu einer 
neutralen ZnSO.,-Lsg. eine zur Zn-Fallung nicht ausreichende Menge K 4Fe(CN)6 hinzu, 
so daB in der Lsg. noch ursprungliche Z n" verbleiben, so adsorbiert der ausfallende 
Nd. Methylrot u. fiirbt sieli rosa. In  neutraler Lsg. kann man demnach Zn mit K 4Fe(CN)6 
bis zum Verschwinden der Rosafarbung titrieren. Man lilBt die Titrierlsg. langsam 
bei 60—65° zuflieBen; fiir die Titration von 10 ccm 0,05 mol. ZnS04-Lsg. sind 15 bis 
20 Tropfen Methylrotlsg. erforderlich; die ZnSO.,-Lsg. darf nicht iiber 0,1-mol. konz. 
sein. N H j' stort, Na, Ca, Ba, Sr u. Mg dagegen nicht, sofern die Lsg. neutral bleibt; 
alle ubrigen Sehwermetalle storen. (Z. analyt. Chem. 107. 92—96. 1936. Tiflis, Akad. 
d. Wissensch. der USSR.) ' E c k s t e i n .

Harris M. Sullivan, Quantitative Bestimmung von Cadmium und Blei in Zink. 
Spektrograph. Best. der Cd- u. Pb-Verunrcinigungen in Zn m it einem ausfuhrlich 
beschriebenen Spektrograplien. Die Erfassungsgrenzen liegen bei Auswahl der ent
sprechenden Linie fiir Cd bei 0,001%, fiir Pb bei 0,003%. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 8 . 382—83. 15/9. 1936. Pennsylvania State College.) E c k s t e i n .

James G. Fife, Studien uber innere Elektrolyse. T. Die Bestimmung kleiner 
Mengen Cadmium und Nickel in Zink. Vf. wendet den von S and  (C. 1930. II. 
1739) beschriebenen App. an. 1. Cd-Best. Ais „Anolyt“ dient eine wss. Lsg., die 5 g 
Zn ais ZnCl2 u. 10 g NH4C1/100 ccm enthalt; ais „K atholyt" 300 ccm einer Lsg., die 
das zu untersuchende Cd, femer 5 ccm 5%ig. Na-Acetatlsg., 2 Tropfen 2%ig. HC1 
u. 0,5 ccm 50%ig. Hydrazinhydratlsg. enthalt. Die Elektrolyse wird bei 70° aus- 
gefiihrt, der p H - W e r t  d e s  Katholyten war etwa 4,5. S04"  stort nicht. Die Analysen- 
dauer betragt etwa 18 Min. bei 1,6 mg Cd u. steigt auf uber 1 Stde. bei mehr ais 30 mg 
Cd. — 2. Ni-Best. Hier besteht der Anolyt aus einer Lsg. von 5 g Zn ais ZnCl2, 10 g 
NH4C1.u. 17 ccm konz. NH3/100 ccm. Ais Katholyt dient eine Lsg. (300 ccm), die 
das zu untersuchende Ni, femer 5 g Zn ais ZnCl2, 30 g NH4C1 u. 2 g Na2S 03'7 H 20. 
Temp. der Elektrolyse: 65°; Analysendauer: 30 Min. fiir 3,5 mg, etwa 45 Min. fiir 
30 mg Ni. (Analyśt 61. 681—84.' Okt. 1936. London, Sir J O H N  C a s s  Technical 
Inst.) E c k s t e i n .

L. Szebelledy und M. BartJay, Mangannachweis mittels Katalyse. 4,5 ccm der 
auf Mn zu prufenden neutralen Lsg. werden in einem Reagensglas mit 0,5 ccm gesatt. 
KJOa-Lsg. versetzt. Ein anderes Reagensglas wird mit der gleichen Menge W. u. 
K J 0 4-Lsg. besehickt. Dann laBt man aus einer Biirette mit Feinteilung 0,1 ccm 
0,l% ig. salzsaurer p-Phenetidinlsg. (frisch bereitet) in beide Glaser zuflieBen u. schiittelt. 
Bei Ggw. von Mn entsteht eine zunehmende violettrote Farbung. Die Vergleichs- 
probe bleibt anfangs farblos, nach etwa 10 Min. erscheint eine schwachę Rosafarbung.
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Die Erfassungsgrenze fiir reino Mn-Salze betragt 0,001 y  Mn, die Grenzkonz. 1: 5 Milld.
— Die Ggw. von mit NaOH u. Tierkolile gereinigtem NaCl stort hier nicht. Das Grenz- 
yerhiiltnis fiir Mn neben Cl' betragt 1 M n: 100 Mili. NaCl. — Auch Cr stort nicht, 
wenn man folgendermafien verfahrt: 0,05 g Na-Acetat werden in 1 ccm der Probe- 
Isg. gelost, mit 10 ccm gesatt. K J 0 4-Lsg. u. 0,2 ccm der p-Phenetidinlsg. yersetzt. 
Der Cr-Geh. darf 1 mg/ccm nicht uberschreiten. Grenzyerhaltnis 1 Mn: 1000 Cr. — 
Fe kann durch Fluoridkomplexbldg. unschadlich gomacht werden. Die Grenzyerhalt- 
nisse m it andcren Kationen sind in Tabellenform zusammengestellt. (Z. analyt. Chem. 
106. 408—16; Magyar Gyógyszeresztudom&nyi Tńrsasag firtesitoje [Bor. ung. pharmaz. 
Ges.] 12. 349—58. 1936. Budapest, Kgl. Ungar. Pńzm&ny Peter-Univ.) E C K S T E IN .

N. J. Chłopin, Zur Abscheidung von Mangan an der Quecksilberkathode. Durch 
Verss. wurde festgestellt, daB sich eino yollstandige Abscheidung des Mn an der Hg- 
Kathode nicht erreichcn laBt. Trotz Anderung der Stromstarke, Zusatz organ. Sauren, 
von H3P 0 4 u. Phosphaten, H 20 2 usw. wurden in der Lsg. noch Mn-Mengen yon 0,8 
bis 8 mg Mn nachgewiesen. Diese Mengen sind allordings so gering, daB sie dio folgende 
Al-Best. ais Oxychinolat in essigsaurer Lsg. nicht bceinflussen. Ais Unters.-Material 
diento 0,5 g eines Stahles mit 11,35% Mn. (Z. analyt. Chem. 107. 104—07. 
1936.) ' E c k s t e i n .

Bartholow Park, Wismutalmethode zur Manganbestimmung. II. (I. vgl. C. 1926. 
H. 800.) Neuere Verss. haben ergeben, daB die Resultate am besten ausfallon, wenn in 
Ggw. yon 0 s0 4 gearbeitet wird. Nach Abfiltrieren des Wismutatiiberschusses wird das 
F iltrat mit iiberschussiger Arsonitlsg. u. 3 Tropfen 0,01-mol. 0 s0 4-Lsg. yersetzt u. 
darauf m it KMnO, bis zum elektrometr. Endpunkt titriert. Im Original in 1 Tabello 
yergloichende Analysen unter Verwendung yerschied. anderor Oxydationsmittel. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 427. 1935. Houghton [Mich.].) Gr im m e .

G. Frederick Smith, J. A. Mc Hard und K. L. Olson, Manganbestimmung in  
Wolfram und Ferrowolfram. W, Ferro-W u. W-Stahle sind ohne Entstehung von W 03 
durch e i n  Gcmisch yon HC10., u. H3P 0 4 boi 200—215° in Lsg. zu bringen. Diese B o o b -  
achtung yerwenden Vff. zu folgender Arboitsyorschrift: 1 g der feingepulverten Probe 
wird in einen mit RuckfluBkiihler yersehenen 500- ccm-Kolben eingewogen, mit 30 ccm 
eines Teils 72%ig. HC10., u. zweier Teile 85%ig. H3P 0 4 auf 190°, wo d io  Lsg. beginnt, 
u. weiter auf 200—215° erhitzt. Nach 45—60 Min. ist d io  Lsg. im allg. be- 
endet. Nach dem Abkiihlen verd. man auf 200 ccm, setzt zur Mn-Oxydation 0,3 g
K J0 3 hinzu, kocht 15 Min., kiihlt ab, fallt das iiberschussige J 0 3\ mit Hg(N03); ,
filtriert d u r c h  e i n e n  B i / C H N E R - T r i c h t e r  in e i n g e s t e l l t e  FeS04-Lsg. u .  titriert den FeS04- 
UberschuB mit KMn04 zuriick. — Ein weiteres Best.-Verf.: Die in gleicher Weise gelóste 
Probe wird m it 20 ccm konz. H N 03 yersetzt, Cl, HCl u. NO, durch Kochen yertrieben 
u. abgekiihlt. Eine etwaige Violettfarbung der Lsg. ist durch etwas FcS04-Lsg. zu 
entfarben. Nach Zusatz von 15 ccm konz. H 2S04 wird aufgckocht, mit Na-Wismutat 
bis zur beginnenden Rosafarbung yersetzt, die Fiirbung m it etwas FeS04-Lsg. zuriick-
genommen u. nach 10 Min. in eingestellte FeS04-Lsg. filtriert. Der tiberschuB des
FeS04 wird mit Ce(S04)2 u. Diphenylaminsulfosiiure. ais Indicator zuriicktitriert. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 350—51. 15/9. 1936. U r b a n a ,  III., U n i v . )  E c k s t e i n .

N. Howell Furman und W. M. Murray, Untersuchungcn iiber die reduzierende 
Wirkung des Quecksilbers. II . Die Stabilitdt von Losungen des fiinfwertigen Molybdćins. 
Eine Methode zur Bestimmung des Molybdans mit Quecksilber und Titration mit Ceri- 
sulfat. (I. ygl. C. 1936. I. 4126.) Zunachst wurde die Luftbestandigkeit 5-wertiger 
Mo-Lsgg. untersucht. Es stellte sich heraus, daB die Lsgg. sich in einigen Stdn. nur 
sehr wenig yerandem, daB sie aber iiber Tage u. Wochen ycrhaltnismaBig unbestandig 
sind. Weiter wurde festgestellt, das Mo03-Lsgg. quantitativ m it Hg zum 5-wertigen 
Mo reduziert werden kónnen, wenn sie 5 Min. mit metali. Hg in 2—3,5-n. HCl mit 
einer Schuttelvorr. oder auch m it der Hand geschiittelt werden. Durch Filtration kann 
das Hg yon der Lsg. getrennt werden u. nach dem Waschen wieder yerwendet werden. 
Die 5-wertige Mo-Lsg. kann m it Cerisulfat unter Benutzung des o-Phenanthrolin- 
Ferrokomplexes ais Indicator bei einer Saurekonz. von etwa 2-n. HCl bei Zimmertemp. 
titriert werden. Das Verf. ist schnell u. genau bei colorimetr. Ausfiihrung, wahrend 
die potentiometr. Analyse Abweichungen ergab. Arseniate u. Phosphate, desgleiehen 
gr6Bere Mengen yon Ammonchlorid bzw. -sulfat storen nicht. Jedoch bewirken schon 
Bruchteile von 1 mg Cu eine anscheincnd auf Katalyse beruhende merkliche Oxydation 
der 5-wertigen Lsg. durch den Luft-0: . (J. Amer. chem. Soc. 58- 1689—92. Sept. 1936. 
Princeton, N. J ., Princeton Uniy., Frick Chemical Labor.) W o e c k e l .
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W. M. Murray jr. und N. Howell Furman, Unłerauchungen iiber die reduzierende 
Wirkung des Quecksilbers. I II . Die Wasserstoffsuperoxydbildung wid die durch Kupfer 
katalysierte Autoxydation von funfwertigem Molybdan und anderen stark reduzierenden 
Agentien in  saurer Losung. (II. vgl. vorst. Ref.) Ais Fortsetzung ihrer beiden friiheren 
Arbeiten untersuchen Vff. den Red.-Mechanismus beim Schutteln von Mo(VI)-, Fe(HI)- 
u. V(V)-Lsgg. m it Hg in HCl-saurer Lsg. Sio boweisen, daB sicb zunaehst H20 2 bildet, 
das yon den Schwermetalliońen katalyt. zers. wird. Diese werden dabei reduziert. 
Die Gescbwindigkeit der H 20 2-Zers. ist von der Sehwermetallsalzkonz. abhangig. 
Bei Ggw. yon nur sehr wenig Fe(HI)-Ionen gelingt es, H 20 2 m it Ti-Sulfat naehzuweisen. 
Bei Ggw. yon nur wenig V(V)-Ionen bildet sieh Peryanadinsaure. Mit Mo wurde. in 
dieser Hinsicht kein Vers. gemacht, da die Farbrkk. des Mo den Nachw. von H20 2 
unmoglich maehen. Die Mo-Red. wurde jedoch bzgl. des Einfl. von Cu-Salzen 
studiert. Die Cu-Salze ubertragen den Luft-02 auf das Mo(V). Die Vff. nehmen an, 
daB hierbei das Mo(V) zunaehst das Cu(II) zu Cu(I) red., dann das Cu(I) durch den 
Luft-02 zu Cu(II) oxvdiert wird unter Bldg. von H 20 2, das in diesem Falle weiteres 
Mo(V) "zu Mo(VI) oxydiert. Die experimentellen Befunde scheinen die Annahme zu 
bestatigen. Entsprechend lilBt sieh die Autoxydation yon Ti(III)-, Sn(II)- u. U(IV)- 
Ionen erklaren. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1843—47. 9/10. 1936.) W o e c k e l .

Paul Job. Ober die chlorwasserstoffsauren und die bromwasserstoffsauren Losungen 
von Salzen des zweiwertigen Kobaltą  Kupfers und Nickels. Vf. untersucht bei yerd. 
Lsgg. eines Co"-Salzes, zu denen yerschiedene Mengen HCl (3—13 Mole/Liter) ge- 
geben wurden, die Absorption im Sichtbarcn u. kommt zu dem Resultat, daB drei 
gefarbte Bestandteile yorliegen, das urspriingliche Salz. u zwei komplese Chloride. 
Bei Lsgg., die ein Cu” oder Ni "-Salz erhalten, fuhrt die Unters. der Absorption 
zu analogen Ergebnissen. Bei Anwendung des Massenwirkungsgesetzes u. bei der 
Yoraussetzung, daB die Aktiyitat der Halogenidionen der Aktiyitat der Sauren pro- 
protional ist, kommt Vf. zu dem Ergebnis, daB [CoCl]+, [CoBr]+, [CuBr]+, [NiBr2], 
[CoCl3]~, [CoBr3]~, [CuBr3]_ u. [NiBr4]2_ yorliegen. Naeh A  =  l i  T  lg K  werden die 
Affinitaten berechnet. Die Bromo-Cun -Ionen sind stabiler ais die Bromo-Con-Ionen 
u. die Kobalttribromwasserstoffsaure ist w’eniger stabil ais die Kobalttrichlorwasser- 
stoffsaure. (Ann. Chim. [11] 6 .  97—144. Sept. 1936.) W E IN G A E R T N E R .

Gerrard W. Baker, Elektrolytische Anwendung des Bromwasserstoffnachweises fiir  
Kupfer. Ein Metallstiick (im yorliegenden Falle eine Schere, die zum Zersehneiden von 
Telegraphendraht yerwandt worden war) wird m it der Anodę einer 6-V-Batterie ver- 
bunden; die Katliode enthalt einen Pt-Draht, der in ein mit konz. KBr-Lsg. in H3PO_, 
befeuchtetes W attestuek taucht. Im Augenblick der Beruhrung der W atte mit der auf 
Cu yermuteten Metallstelle entsteht ein kleiner purpurroter Fleck auf der Watte, wahrend 
bei Kontakt mit einer beliebigen anderen Stelle der Fleck nieht erscheint. Erfassungs- 
grenze 2 y  Cu/qmm des Stahles. Die Beruhrungsstelle muB moglichst glatt sein. (Analyst 
61. 603—04. Sept. 1936. Jerusalem, Govemment Central Lab.) E C K S T E IN .

Loren C. Hurd und Arthur R. Clark, Bestimmung des metallischen Kupfers in  
Cu20-Cu0-Gemischen. Cu20  ist in kaltem NH3 losl., CuO nur zu einem geringen Teil. 
Setzt man dem NH3 Hydrazinsulfat hinzu, so wird die Red. des CuO beschleunigt, das 
ais Cu20  ebenfalls in Lsg. geht. Eine Einw. des CuO auf Cu wird dadurch yermieden.
— Fiihrt man die Lsg. in C02-Atmosphare aus, so kann das Cu-CuO-Gemisch isoliert 
u. das metali. Cu direkt m it saurer FeCl3-Lsg. umgesetzt u. das uberschussige Fe mit 
K 2Cr20 , zuriicktitriert werden. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 380—82. 15/9. 
1936. Philadelphia, Pa., R o h m  &  H a a s  Co.) ' E C K S T E IN .

Sydney Torrance, Die Bestimmung lcleiner Kupfermengen in Zinn unter Kon- 
trollierung des Potentials. 10 g Sn werden unter Erhitzen in einem Gemisch yon 100 ccm 
konz. HCl u. 15 ccm konz. H N 03 gelost. Der Cl-UberschuB wird abgedampft, naeh 
dem Abkiihlen laBt man yorsichtig 30 ccm konz. H2S 04 zuflieBen, dann wird bis zum 
Erseheinen der S 0 3-Dampfe eingedampft, mit 50 ccm W. verd. u. abgekiihlt. Die 
gelbe Lsg. ist Cl'-frei. Etwa ausfallenaes PbS04 wird abfiltriert. Das Filtrat verd. 
man auf 150 ccm, fiigt 10 eem 2°/oig- Hydrazin-sulfatlsg. hinzu u. elektrolysiert die 
L s g .  naeh L i n d s e y  u .  S a n d  (C . 1934. II. 1338). (Analyst 61. 688—89. Okt. 1936. 
Aldgate, Sir J O H N  C a S S  Technical Inst.) E C K S T E IN .

L. Kieft und G. C. Chandlee, Trennung und Bestimmung des Wismuta mit 
Gallussdure. Die Best. des Bi erfolgt aus 3%ig. salpetersaurer Lsg. bei 70°. In Ggw. 
anderer Elemente ist die Fallung naeh Trockendampfen u. Wiederaufnehmen in H N 03 
mehrfach zu wiederholen. Die Fallungstemp, darf 85° nieht iiborsteigen. Hg, Sb u. Sn
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stóren, da sie unter den angegebenen Bedingungen jn it ausfallen. Ag laBt sieli durcli
2-maliges Umfallen nicht entfernen. Alle sonst iiblichen Begleitmetalle storen nicht. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 392. 15/9.1936. Pennsylyania, State Coli.) E c k s t .

W. C. Blasdale und W. C. Parle, Die Bestimmung des Wismułs ais Phosphat. 
Bi laBt sich beąucm aus Cl'- u. SO.,"-freien Lsgg. ais B iP04 bestimmen, wenn sie etwa 
0,2-mol. an H N 03 u. 0,065-mol. an lósl. Phosphaten sind. Dio Meth. ist in Ggw. maBiger 
Mcngen Na, K, Mg, Zn, Cu u. Ca genau; in Ggw. von Cd sind dio Wertc etwas zu hoch. 
Pb stort. Dio Mitfallung bas. Salze kann vermieden werden, wenn man aus geniigend 
saurer, heiCer Lsg. mit heiBer yerd. P 0 4"'-Lsg. fallt u. die Temp. 1 Stde. auf 80° hitlt. 
Etwa mitgerissenes (NH4)3P 0 4 wird durch Gliihen des Nd. bei 800° yertrioben. Einzel- 
heiten des Arbeitsganges im Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 352—53. 
15/9. 1936. Berkeley, Cal., Uniy.) E c k s t e i n .

R. Strebinger und G. Ortner, Zur Trennung des Wismułs vom Cadmium. Analyse 
eines W O O D - M e t a l l s :  Die aus Sn, Pb, Bi u. Cd bestehende Legierung wird in HCl u. 
etwas H N 03 heiB gelost, die Lsg. mit fester Weinsaure yersetzt, verd., ammoniakal. 
gcmacht, mehrfach mit (NH4)2S in der Warme digeriert u. die Ndd. gesammelt. Sn 
wird im Eiltrat wie ublich bestimmt. Den Nd. lóst man in warmer HCl (1: 1), erwarmt 
in einer schwarz glasierten Porzellanschale bis zum Verschwinden des H 2S-Geruehes, 
dampft mit H 2S04 (1:1) ein, nimmt m it yerd. H 2S04 auf u. bestimmt PbSO., wie ublich. 
Das stark schwefelsaure F iltrat wird m it Na2C03 im OberschuB yersetzt, (BiO)2CO:, 
u. CdC03 abfiltriert, in stark verd. H N 03 vom Filter gelost, dio Lsg. auf etwa 20 ccm 
eingeengt u. Bi nach Zusatz yon festem K J  u. Hydrolyse ais ziegelrotes BiOJ be
stimmt. Im  Filtrat hieryon bestimmt man Cd nach Zerstóren des K J  aus KCN-Lsg. 
elektrolytisch. (Z. analyt. Chem. 107.14—17.1936. Wien, Techn. Hoehsch.) E C K S T E IN .

J. J. Lurje und M. I. Troitzkaja, Zur Bestimmung von Cadmium in Zinkkcmzen- 
traten und mełallischem Zink. Methode der inneren Elektrolyse unter Anwendung ein- 
fachster Apparatur. Dio Trennung des Cd vom Zn durch die Meth. der inneren 
Elektrolyse wird mit einer oinfachen App. (Pt-Netz, yerbunden mit einer Zn-Platte, 
Abb. im Original) ohne halbdurchlassige Schoidowand u. ohne Riihrwerk ausgefuhrt. 
Ausfuhrliche Beschreibimg des Arbeitsganges der Trennung des Cd yon Cu, Fe, As, 
Sb, Bi u. Mn u. der Elektrolyse im Original. Beleganalysen. (Z. analyt. Chem. 107. 
34—41. 1936. Moskau, Staatl. Inst. farbiger Metalle.) E c k s t e i n .

H. Ginsberg, Zur Colorimetrie des Titans. IV. (III. ygl. C. 1933. I. 3748.) Mit 
dem ausfuhrlich beschriebenen Verf. ist es moglich, den MeBbereich bei einer Genauig- 
keit von ± 1 0 %  m it 5 cm Schichtlange bis 0,07 mg T i02/100 ccm u. m it 50 cm Schicht- 
hóhe bis etwa 0,007 mg T i02/100 ccm zu erweitem. Aus einer im Original wieder- 
gegebenen Tabelle lassen sich die Fehler des Estinktionskoeff. u. der Konz.-Best. fur
0,3 mg T i02/100 ccm aus Beobachtungen m it dem PuLFRICH- u. dem LEIFO-Photo- 
meter bereehnen. (Z. anorg. allg. Chem. 226. 57—64. 1935. Lautawerk, Chem.-Techn. 
Vers.-Labor.) ECKSTEIN.

Max Sclienk, Neue Methode zur colorimetrischen Bestimmung des Titans. Vf, 
benutzt die Tatsache, daB Titv(S04), in 80—100%ig. H 2S04 mit aromat. Verbb., 
die ein freies Phenolhydrosyl enthalten (Phenol, Hydrochinon, Pyrogallol, Salicyl- 
saure u. a.), eine intensiy rote Farbung ergeben, um auf opt. Wege TiIV quanti- 
tatiy zu bestimmen. Absorption u. Farbton sind ahnlieh dem Fenl-Rhodanid. Die 
Empfindlichkeit der Rk. ist etwa 5-mal groBer ais bei der TiIV-H 20 2-Rk. Das 
Arbeiten mit dem Vcrgloichscolorim9ter empfiehlt sich nicht, da dio Farbintensitat 
der Lsg. beim Stehen abnimmt. Fiir quantitativo Messungen ■łyurdo Salicylsaure yer- 
wandt. Ti-haltige Mineralien werden in der iiblichen Weise aufgeschlosson, T i02-haltige 
Pigmente worden bei Rotglut mit K H S04 aufgeschlossen, T i02-haltige organ. Sub- 
stenzen werden yergluht. Stickstoffsauren miissen unbedingt abgeraucht werden, da 
sie dio Rk. storen (Bldg. von Nitroyerbb.). Die Farbintensitat nimmt mit der Konz. 
der H2S04 bis zu 86%ig. H ,S 04 zu. Diese Konz. ist fiir dio Mcssung zu wahlen, da 
hoher-%ig. H 2S04 zur rascheren Bldg. yon Sulfosalicylsaure fiihrt, dereń Tilv-Verb. 
schwacher gefarbt ist. Ti-Konz. u. Extinktion sind linear abhangig. Salicylsaure 
muB etwa in 100-mol. UberschuB zugegoben worden, da orst dann das yorhandene 
Ti yóllig umgesetzt ist. Die T i02-Konz. betrug bei den Verss. 0,2—40 mg/l. In 5 ccm 
Lsg. wurden noch 1  x  10-6 g Ti deutlich naehgewiesen. Die Rk. wird nur yon Ionen 
mit starker Eigenfarbe gostort, sowie von NO:/  u. N 0 2'. (Helv. chim. Acta 19. 1127 
bis 1135. i/ io . 1936. Basel, Uniy., Phys.-chem. Anstalt.) M e c k b a c h .
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Gr. Analysk . L aboratorium . 1937. 1.

W. R. Schoeller und H. W. Webb, Untersuchungen iiber die analylischc Chemie 
des Tantals, Niobs und ihrer mineralischen Begleiłer. 32. Mitt. Beobachlungen an Phos- 
■phor-, Vanadin- und Tanninfallungen. (31. vgl. C. 1936. II. 1980.) 1. P O /"  wird in 
den Erdsiiure-Ndd. (durch. Weinsiiurehydrolyse erhalten) durch Okklusion mitgefallt. 
Der Nd. wird m it NaOH geschm. u. in der wss. Lsg. PO,,'" wie ublich bestimmt. 2. V wird 
durch dio Weinsiiurehydrolyse nicht mit gefallt. Man bestimmt cs quantitativ mit 
Tannin aus schwach weinsaurer, NH,-acetathaltiger Lsg. Auf diese Weise laBt sieh V 
von Ta u. Nb trennen. 3. Aus oxalathaltiger, mit NH.,C1 halbgesatt. Lsg. kann das V 
wolil von Ti u. Ta, aber nicht vom Nb getrennt werden. (Analyst 61. 585—90. Sept. 
1936. London, Sir J O H N  C A SS  Technical Inst.) '  E c k S T E I N .

Raleigh Gilchrist und Edward Wichers, Ein neues analytisches System fiir die 
Platinmetalle. (Congr. int. Quim. pura apl. 9. VI. 32—49. 1934. Washington. —
C. 1936. I. 3549.) ' E c k s t e i n .

A. A. Griinberg und J. L. Michelis, Uber die Iridiumbeslimmung mittels Kalium- 
ferrocyanidtitraticm. Ir(4) laBt sieh m it eingestellter K4Fe(CN)ij-Lsg. ebonso genau 
potentiometr. bestimmen, wie mit MoHRsehein Salz. Beispiel: 0,2054 g des Ir-Salzes 
werden in 20 ccm W. gel., m it 50 ccm 25%ig. H2S04 yersetzt u. bei gewóhnlicher Temp. 
titriert. Beleganalysen. P t u. Rh storen nicht. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U RSS 
1936. II. 179—81. Leningrad, 1. Medizin. Inst. [Orig.: dtsch.]) ECKSTEIN.

Lloyd W. Staples, Mineralbestimmung durch mikrochemische Methoden. Angabe 
einer Reihe mikrochem. Rkk. Neue Rkk. sind: auf Al wird in saurer Lsg. mit NH4- 
Molybdat gepriift. Es bilden sieh rhomb. Blattchen von 3 (NH4)20-AI20 3-12 Mo03- 
19 H20  m it gerader Ausloschung u. der Lichtbrechung ns =  1,741, u. ns =  1,700 je 
±0,003. Das entsprechende Fe‘"-Salz ist mit dem Al-Salz isomorph. Durch Zugabc 
von NH3 konnen sie jedoch unterschieden werden, da das Fe eine gelbbraune Lsg. u. das 
Al-Salz eino farblose Lsg. bildet. Fe-haltige Mineralien werden in H N 03 gel. u. mit 
NH4C1 auf einem Objekttriiger yersetzt. Es bilden sieh entweder rhomb. Prismen von 
FeClj-2 NH4CI-H20  oder anormale Mischkrystalle von FeCl3 u. NH.,C1 in Form orange- 
farbener Wiirfel oder Oktaeder. Mn wird in neutraler Lsg. m it NH4-Molybdat in Form 
von pleochroit. Krystallen, welche in Riehtung des schnelleren Strahles farblos, u. in 
Richtung des langsameren Strahles je nach der Dicke der Kry sta Ile gelb bis rotorange 
aufleuchten. Die Zus. der ICrystalle ist (NH,)3H 7[Mn(MoO,,)6]-3 H„0. (Amer. Mine- 
ralogist 21. 613—34. Okt. 1936.) ’ ENSZLIN.

Friedrich Hecht und Edith Kroupa, Die Bedeulung der quantitativen Mikro- 
analyse radioaktiver Mineralien fur die geologiscJie Zeitmessung. Fiir geolog. Zeit- 
bestimmungen bedient man sieh haufig der sogenannten Pb-Methode. Dabei kommt 
es auf eine moglichst genaue Best. von Pb, U u. Th in gewissen radioakt. Mineralien 
an. Wegen der Kleinheit der zur Verfiigung stehenden Mengen, z. B. bei Unters. 
einzelner Krystalle, sind solche Bestimmungen haufig nur mit Hilfe der Mikroanalyse 
durchzufiihren. In  der yorliegenden Arbeit kamen folgende Mineralien zur Unters.: 
Uraninite yon Portland in Connecticut, USA, von Fitchburg, Massachusetts, USA, 
von Rock Landing, Connecticut, USA, Pechblenden von Wólsendorf in Bayem, 
Schmiedeberg in Sachsen u. Joachimthal in der Tschechoslowakei, Uraninite von 
Berg bei Frederikshald in Norwegen, yom Ivy Claim in Canada u. vom Jim  Claim in 
Canada, eine Thorianitmischprobe aus Ceylon, ein Monazit vom Huron Claim, Mani- 
toba in Canada, Allanite vom Blueberry Mountain bei Boston in Massachusetts, USA, 
u. yon Amherst County in Virginia, USA, u. eine U-haltige Kohnasche aus Schwcden. 
Zur Analyse gelangten fast nur einzelne Krystalle bzw. sogar nur Bruchteile yon solchen. 
Die Ergebnisse stimmten gut m it den aus anderen Zeit-Best.-Verff., wic z. B. Aus- 
wertung yon Leitfossilienfunden u. dgl., erhaltenen Zeitwerten iiberein. Ausfiihrliche 
Literaturangaben im Original. (Z. analyt. Chem. 106. 82—103. 1936. Wien, Uniy., 
Analyt. Labor.) W OECKEL.

S. H. Shaw, Mikromeirische Quarzbestimmung in Oesteinen. Die mikrometr. 
Methode ist am besten geeignet zur Best. der freien Si02 in Eruptiygesteinen, weniger 
fiir Sandsteine u. ungeeignet fiir Schiefer, Tone u. a. Im  allgemeinen sind die damit 
erhaltenen Si02-Werte zu niedrig; Vf. fiihrt dies auf Verdeckung kleinstcr S i02-Teilchen 
durch andere Mineralien (Calcit u. a.) zuriick. Bei der Si02-Best. in Sedimentargesteinen 
lassen sieh durch Anwendung eines empir. Korrekturfaktors noch gute Werte erzielen. 
Carbonate stóren die mikrometr. Quarzbest. (Buli. Instn. Min. Metallurgy Nr. 385-
1—19. Okt. 1936.) E c k s t e i n .
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Eduardo Seijo, Analyse der Kohlenwassersloffe. Zusammenfassonde Cbersioht 
der Best.-Methoden von KW-stoffen u. KW-stoffgemischen an Hand der Literatur. 
(Rev. Centro Estudiantes Farmae. Bioąuim. 26. 8 2 6 — 3 7 .  Juli 1 9 3 6 .)  S E S S L E R .

Douglass F. Hayman, HandhaJmng und Wd-gung von Absorptionsróhren bei der 
Mikrobestimmung von Kolilenstoff und Wasserstoff. 1. Die Waage muB von allen schroffen 
Temp.-Sehwankungen frei gehalten werden. 2. Es kommen fur genaue Bestimmungen 
nur die P R E G L s c h e n  Absorptionsróhren in Frage. 3. Das Auswagen muB unmittelbar 
nacli dem Troekenreiben des Rohrchens erfolgen. 4. Langer ais 10 Min. soli keine V e r -  
brennung dauern. 5. Zur Vermeidung von Beladung der Róhrchenoberflachc mit 
Feuehtigkeit ist auBer sorgfaltigem Troekenreiben die Konstanthaltung der relativen 
Feuchtigkeit des Zimmers auf etwa 45% erforderlieb. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 
8. 342—43. 15/9. 1936. Raliway, N. J., M e r c k  & Co.) E c k s t e i n .

F. C. Siibert und W. E. Kimer, Mikrobestimmung von Kohlenstoff und Wasser
stoff in Verbindungen, die Arsen, Antimon, Zinn, Wismut oder Phosphor enthalten. Zur 
Zuriickhaltung der Metalloxyde bei der Verbrennung wird das Verbrennungsrohr mit 
einem 3 cm langen Zylinder aus Pt-Drahtgaze beschiekt, der m it „rotem Blei“ (Pb3Oj) 
gefullt u. durch einen Pfropfen von 1 cm Durchmesser aus Pt-Gazo abgeschlossen ist. 
Das „rote Blei“ wird durch Gliihen von M E R C K s e h e m  PbO, im 0 2-Strom im elektr. 
Mikroyerbrennungsofen hergestellt. Abb. der Anordnung im Original. Die Resultato
fiir As-, Sb- u. P-Verbb. sind auf ± 0 ,1% , die fiir Bi- u. Sn-Verbb. auf ± 0 ,2%  genau. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 353—55. 15/9. 1936. Pittsburgh, Pa., C a r n e g i e  
inst. of Technology.) E C K S T E IN .

R. T. Milner und Mildred S. Sherman, Organische Mikroanalyse. I. Die 
Stickstoffbestimmung nach Dumas. Beschreibung einer Ganzglasapp. m it einem Azoto- 
meter bes. Bauart. Der Inhalt eines Blaschens, das in das Azotometer gelangt, betragt
0,0167 ccm. Bei der Absorption in K O H  (71,5 g/100 ccm W.) ist dereń Dampfdruck 
zu berucksiclitigen (Tabelle von 15—35° im Original). Genauigkeit des Verf.: ± 0 ,1% . 
Bei Pyrimidinen, Imidazolen u. Purinen fallen die N-Werte gegeniiber der K j e l d a h l -  
-Meth. zu niedrig aus. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 331—32. 15/9. 1936. 
Washington, D. C., U. S. Department of Agriculture.) E c k s t e i n .

P. Blanc, Abanderung des Preglsclien Apparates, die gestattet, Mikrostickstoff- 
bestimmungen serienweise auszufiihren. Ausfuhrliche Beschreibung u. Abb. des App. 
(Buli. Soc. chim. France [ 5 ]  3. 1 0 1 9 —2 1 . Juni 1 9 3 6 .)  E c k s t e i n .

Chas. E. Weakley jr., Destillationsaufsatz fiir den Kjeldahlapparat. Ausfuhr
liche Beschreibung u. Abb. der Anordnung. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 367. 
15/9. 1936. Morgantown, W. Va., Agricultural Experiment Stat.) E c k s t e i n .

Hikmet Kemal, Zur guantitatwen Bestimmung des Isopropylalkohols. 51 ccm 
einer 0,l% .g. Isopropylalkohollsg. werden im 250-ccm-Kolben m it 0,4 g gepulvertem 
K2Cr20 , u. 3 ccm 4%ig. H 2S04 bis zur Lsg. des K 2Cr20 ,  gesckiittelt u. 24 Stdn. stehen 
gelasseu. Dann macht man mit n. KOH alkal., verd. mit etwa 100 ccm W. u. dest. 
etwa 60 ccm ab. Das Destillat wird mit 40 ccm n. KOH u. 25 ccm 0,1-n. J-Lsg. ver- 
setzt, nach %  Stde. mit HC1 (1 : 1) angesauert u. J  mit 0,1-n. Na2S20 3-Lsg. zurtick- 
titriert. (Z. analyt. Chem. 107. 33—34. 1936.) " ~ E c k s t e i n .

A. Fedorow und A. Sprysskow, Volumetrische Bestimmung der Xylidin-Isomeren 
durch Bromid-Bromałlosungen. II. (I. ygl. C. 1936. I. 1667.) Dio Methode wurde 
modifiziert: 0,1—0,2 g Xylidine werden in einen 250-ccm-Kolben mit 25 ccm alkoh. 
HC1 (8 g HC1 in 100 ccm) gespiilt, die FI. in Eis gestellt u. mit einer Lsg., enthaltend 
19—20 g K B r03 u. 28—30 g KBr/1 auf 0,01 ccm genau titriert. Dio Titration erfolgt 
tropfenweise bis auf nicht yerschwindendo Gelbfarbung, dann setzt man Bromid- 
Bromat zu bis zum nachsten Teilstrich der Biirette u. laBt in Eiswasser 10—15 Min. 
Zusatz von 0,5 g K J  in 25 ccm H 20, Titration mit 1/ 10-n. Thiosulfat au f Schwachgelb, 
Fiillen mit W. nahezu bis zum Halse des Kolbens, Zusatz von 1 ccm Starkelsg., End- 
titration. Im  Blindyers. werden 3 ccm der Bromid-Bromatlsg. mit Thiosulfat in Ggw. 
von 5 g  K J  u. 6 ccm konz. HC1 titriert. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promyschlennost 
organitscheskoi Chimii] 2. 101—02. Juli 1936.) S c h o n f e l d .

Shiro Tsuruta, Ober die Bestimmung der Kresól-lsomeren nach den Schmelzpunkts- 
messungen. Nachgepruft wurde die Meth. von D a w s o n  u .  M O U N T F O R D  (C. 1919.
II. 818) der Best. der Kresol-Isomeren nach den Schmelzpunktskuryen. Ihre Ergebnisse 
wurden bestatigt, u. es wurde gefunden, daB die Meth. auch auf die tern. Systeme

78*
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anwcndbar ist. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 83B—85B. 1936. Hitachi 
Works. [Nach engl. Ausz. ref.]) SchÓNFELD.

Ernest William Balson und Alesander Lawson, Die potentiometrische Be
stimmung von Polypeptiden und Aminosauren. II . Die Formaldehyd-Titration. (I. ygl.
C. 1936. I. 4772.) 3 Mol Formaldehyd werden yon einer Aminogruppe nach folgender 
Gleichung gebunden:
- N I L  - f  CHsO — >  —NH—CH,OH _ N .C H 2OH n ^ CH‘" ° N C H

+  CHsO ^  w <-CHtOH ^  ^ C H j - O ^ 0 *1’ 
+  CHsO

Hierdurch nimmt nach Angahe der Vff. die Carboxylgruppe einer Aminosaure einen 
stark sauren Charakter an, so daB man die Aminosauren u. Polypeptide abgesehen yon 
wenigen Ausnahmen mit starken Basen titrieren kann. Einzelheiten im Original. 
(Biochemical J . 30. 1257—63. Juli 1936. Southampton, Univ. Coli.) H a v e m a n n .

Pierre Mesnard, Ein Komplexsalz des Hexamethylentetramins: das Cuprohydro- 
cyanid. Die C. 1936. II. 1732 orwahntc Verb. CuCN-5 (C8H 12N4■ HCN) bildet braune, 
in sd. W. unlosl. Krystalle. Ausbeute 7%. Sie erfordert aus dem a. a. O. angegebenen 
Grunde ein besonderes Analyseyerf.: CN-Best,: 0,25 g m it 15 ccm 0,2-n. NaOH-Lsg. 
u. 10 ccm 2,71°/oig. HgCl2-Lsg. 1/i  Stde. koehen, W. ad 110 ccm, filtem, je 100 ccm 
Filtrat u. W. mischen, in 150 ccm CN-Best. mit 0,05-n. AgN03-Lsg. — Cu-Best.: 0,1 g 
yeraschen, Asche mit HC1 abrauchen, in W. losen, weiter wie a. a. O. — (CH2)„N4-Best.: 
Oberfuhrung des N der Base in NH3 durch Behandeln von 0,1 g im Kjeldahl m it 5 ccm 
30%ig- wss. (COOK)2-Lsg. u. 8 ccm konz. H 2S04 u. Best. des dest. NH3 nach G o l s e  
(C. 1 9 2 6 .1. 2822). (Buli. Trav. Soc. Pharmac. Bordeaux 74. 157—61. 1936. Bordeaus, 
Fac. Med. Pharmac.) D e g n e r .

Pierre Mesnard, Das Cuprocyanwasserstoffreagens, ein Fdllungsmittd des Methylen- 
blaus. D io  C. 1936. II. 1732 erwahnte Verb. 2CuCN-13 (C16H 18N3SC1- HCN)• 5 HCN 
bildet, frisch gefallt, einen yoluminosen, yeilchenblauen Nd., nach Koehen u. Erkalten 
zunachst feine Nadeln, trocken eine zusammenhangende harte M. yon viel geringerem 
Vol., in der keine Krystalle mehr zu erkennen sind. Der Nd. ist unlosl. beim Koehen 
m it dem Beagens (Unterschied yon den entsprechenden m it Alkaloiden gebildeten 
Ndd.), Ausbeute 60—70%- Aus dem a. a. O. angegebenen Grunde erfordert diese 
Verb. ein besonderes Analyseyerf.: CN- u. Cu-Best. wie im yorst. Ref., Methylenblau- 
best. nach F r a n ^ o i s  u . S e g u i n  (C. 1929. II. 1720). (Buli. Tray. S o c .  Pharmac. 
Bordeaus 74. 161—64. 1936. Bordeaux, Fac. Med. Pharmac.) D e g n e r .

A r th u r  C . H a r d y ,  Handbook of colorimetry. Cambridge: Mass., Technology Press. 19 3 6 .
(88 S.) u.—.

A lc id e  J o u n ia u x ,  Leęons de chimio analytique.
I :  Mesuro des volumes liąuides. Liqueurs titrees. Alcalimetriel Yolumetrie.

T. 2. Chap. 1. Paris: Hermann. 1936. (60 S.) 8°. 12 fr.
I I :  Acidimćtrie. Volumetric. T. 2. Chap. 2. Paris: Hermann. 1936. (32 S.)

8°. 8 fr.
I I I :  Argentomćtrie. Yolumetrie. T. 2. Chap. 3. Paris: Hermann. 1936. (28 S.)

8°. 8 fr.
W : Manganomćtrie et Chromometrie. Volumćtrie. T. 2. Chap. 4. Paris: Her

mann. 1930. (44 S.) 8°. 10 fr.
V: Jodoraetrie et arsenometrie. Volumćtrie. T. 2. Chap. 5. Paris: Hermann.

1936. (52 S.) 8°. 12 fr.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

Roy E. M. Cilrath, Erzeugung uon Kohlcndiozyd in Konvertern. Unter Beriick- 
sichtigung der Tatsache, daB in V. St. A. fl. C02 sieh teurer stellt ais feste C02, ist 
man dazu ubergegangen, die im Handel erhaltliehe feste C02 in besonderen Kon- 
yertem in den fl. u. gasformigen Zustand uberzufiihren u. dann in der iiblichen Weise, 
z. B. in Kaltemaschinen, zu yerwenden. (Ice and Refrigerat. 91. 355—58. Nov. 
1936.) D r e w s .

Reue Grenier, Das Kohlensaureeis. Abhandlung iiber die Entw. der C02-Eis- 
industrie in England u. Frankreich, sowie kurze Schilderung der Herst. des C02-Fiises 
u. seiner Yerwendung in der Nahrungs- u. GemiBmittelindustrie u. anderen Zweigen
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der Technik. Ais bemerkenswert sei die Trocknung bzw. yollstandigo Entwasserung 
yon Losungsmm., wie z. B. A., erwahnt. AuBerdem wird eine gefnertechn. Gegeniiber- 
stellung von Eis u. COo-Eis gegeben. (Chaleur et Ind. 17. 93—98. 143—51. Marz/ApriI 
1936.) D r e w s .

S. Uchida und K. Matsumoto, Studien iiber Destillalion. I II .—IV. (II. ygl-
C. 1935. II. 91.) Unters. der Tellerleistung in Kolonnenapp. u. ihre Oberprufung am 
Syst. CH30H -W . u . .d.-Wasser. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 224—27. Juli 
1936.) S c h o n f e l d .

D. Balarew und N. Kolarow, Die Nebelbildung bei der Deslillation. Vff. stellten
durch Destillationen von 5—10%ig. KCl-Lsgg. fest, daB bei jcdem Kochen „Nebel“ 
entstehen, die auch bei langsamem Kochen oder bei Verwendung hoher Fraktionier- 
aufsatze mit in das Destillat gelangon. Beim Abdampfen ohne Kochen war im Destillat 
kein Cl' nachweisbar. Hierbei wurde dio Lsg. durch Einstellen in kochende konz. 
KCl-Lsgg. erhitzt u. die Dampfe durch einen langsamen Luftstrom zum Kiihler ge- 
trieben. Vff. folgern aus den Verss., daB zur Horst, moglichst reinen dest. W. mehr- 
malige Destillationen erforderlich sind. (Z. analyt. Chem. 107. 30—32. 1936. Sofia, 
Uniy.) E c k s t e i n .

E. Eckert, Messung der Reflexion von Warmestralden an technischm Oberflaclicn.
Im Bereich von 273,4—280° wurde m it einem schwarzen Kórper ais Strahler u. einer 
M o L L s c h e n  Thermosaule ais Strahlungsempfanger fiir yerschied. Ausfallswinkel im 
Bereich von 0—90° bei konstantem Einfallswinkel von 7° die reflektiertc Warme- 
strahlung gemessen. Untersucht wurden eine polierte SiluminguBplatte, ein durch 
Aufdampfen auf Glas erzcugter Goldspiegel, eine schwarz gebeizte Aluminiumplatte, 
ein mit Aluminium bronziertes Eisenblech, ein dekapiertes Eisenblech, eine Eisen- 
walzhaut, eine schwarzblaue Kupferosydschicht, eine mit dem Sandstrahlgeblase 
gereinigte GuBhaut von GuBeisen, gebrannter Ton, eine gehobelte Buchenholzplatte, 
eine Glasplatte u. ein doppelter Anstrich yon braunem Heizkorperlaek. Die unter- 
suchten metali. Proben sind i n  Richtung fallender spiegelnder Ruckstrahlung aufgezahlt. 
Fiir den Aluminiumbronzeanstrich wurde die Richtungsyerteilung der reflektierten 
Strahlung auch bei einem Einfallswinkel yon 55° fiir yerschied. Ausfallswinkel gemessen. 
Vollkommen zerstreute Riickstrahlung, wie sie bei techn. Berechnungen yon Strahlungs- 
austauschyorgangen meist yorausgesetzt wird, konnte nur bei wenigen Oberflachen 
beobachtet werden. (Forsch. Gebiet Ingenieurwes. Ausg. A 7. 265—70. Nov./Dez. 
1936. Danzig-Langfuhr, Maschinenlabor. d. Techn. Hoclisch.) W IN K L E R .

W. F. M alachow, Zur Frage der Trocknung von beim Erwarmen zerseidichen 
Sloffen. Auf Grund der Uberlegung, daB beim Trocknen von leicht zersetzlichen Sub
stanzen neben der Entwasserung der Substanz auch eine geringe Zers. stattfindet. 
die durch die Gleichung der monomol. Rk. — d C/d t — K -G  ausgedriickt 
werden kann, wird abgeleitet, daB nach der Beendigung der Entwasserung die Ge- 
wichtsabnahme der bei einer konstanten Temp. getrockneten Substanz konstant wird, 
da fiir die niedrigen Tempp. der Trocknung der Ausdruck d C / d ł  sehr gering bleibt 
u. somit die rechte Seite der Gleichung ais konstant (G — konst.) angesehen werden 
darf u. somit auch die linkę Seite der Gleichung oder die Gewichtsabnahme je Zeit- 
einheit konstant bleibt. (Chem. J .  Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 9. 775—77. 1936.) v. F u n e r .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, ubert. von: Walter 
Schrauth, Berlin-Dahlem, und Wilhelm Rittmeister, Dessau, Herstellung von 
Tjdsungsmilleln. Das im sogenannten CellulosesulfatprozeB anfallende terpentinartige 
Nebenprod. wird bei Tempp. yon 280—500° m it einem Druck von 25—300 a t in Ggw. 
von Katalysatoren aus Metallen der 6. Gruppe des period. Systems, z. B. MoS2 oder 
WS2, mit H 2 behandelt. (Can. P. 354102 yom 2/12. 1935, ausg. 12/11. 1935.) N i t z e .

Sterne Morse, Richmond Heights, Oh., V. St. A., Erzeugung und Verteilung von 
Warme durch Absorplion. Es wird ahnlich dem Prinzip der Absorptionskiiltemaschine 
durch Absorption eines Gases in einem Losungsm., z. B. NHS in W., CH4, C2H 0 o. dgl. 
in Wascholen, Formaldehyd in W. Warme in der Weise erzeugt, daB durch Erwarmen 
der starken Lsg. in einem Verdampfer die erzeugten Dampfe nach yorheriger Behandlung 
in einer Rektifikationskolonne zusammen m it der durch die Erwarmung entstandenen 
schwachen Lsg. derjenigen Stelle zugefiahrt werden, an der durch Absorption der Dampfe 
durch die schwache Lsg. Warme erzeugt werden soli, worauf die entstandene starkę
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Lsg. iiber die Rektifikationskolonne zum Verdampfer wieder zuriickgefiihrt wird. Vorr. 
(A. P. 2040 869 vom 11/10. 1933, ausg. 19/5. 1936.) E. W o l f f .

Brown Co., ubert. von: Hugh Kelsea Moore, Berlin, N. H., V. St. A., Eindampf- 
rerfahren fiir  Fliissigkeiten. Die aus Mehrkórpervakuumverdampfern austretende konz. 
Lauge wird in einer unter noch niedrigerem Druck stehenden Vorr. der explosiven Zer- 
staubung u. der Wirbelbldg. unterworfen, wobei der entstehende W.-Dampf unter *Ver- 
meidung des MitreiBens von sich bildendem Salzstaub abgefiihrt wird. Der W.-Dampf 
kann zu Eeizzwecken im Verdampfverf. selbst verwendet werden. (Can. P. 354079 
vom 20/10. 1934, ausg. 12/11. 1935.) N lT Z E .

Torsten Ramśn, Oesterbro, Schweden, Erzeugung von Dampf. Dampf wird in
eine Lsg. m it liohem Kp. eingeleitet, wobei die durch die Absorption des Dampfes in
der Lsg. entwickelte Warme zur Gewinnung von Dampf anderen Druckes u. anderer 
Temp. dient. Die durch das Einleiten des Dampfes verd. Lsg. wird wieder konz. 
Dieser Vorgang erfplgt ganz oder teilweise durch indirekte Erhitzung der Lsg. mittels 
einer FI., dereń Kp. bei Atmospharcndruck lioher ist ais der Kp. der Lsg. u. mindestens 
boi 175° liegt. AuBcrdem soli sich diese FI. beim Kochen nicht zers. Hierzu eignet 
sich insbesondere techn. Diphenijlozyd. (Dan. P. 52287 vom 1/7. 1935, ausg. 12/10. 
1936. Schwedi Prioj'. 30/11. 1934.) D r e w s .

Houdry Process Corp., Dover, Del., V. St. A., ubert. von: James W- Harrison, 
Woodbury, N. J., V. St. A., und Raymond C. Lassiat, Paris, Reaklionen. Bei der 
Durchfiihrung chem. Prozesse, insbesondere katalyt. Rkk. unter Verwendung warme- 
leitender oder nichtwarmeleitender Katalysatoren, z. B. Metali, Aluminiumsilicate, 
Sand u. dgl., wird derart gearbeitet, daB das Gas, durch welches die Temp.-Kontrolle 
ausgeiibt wird, durch gleichmaBige Verteilung iiber die ganze Kontaktmasse die Warme 
derselben gleichmiiBig aufnimmt oder an sie abgibt. Vorr. (A. PP. 1 987 933 vom 
24/8. 1932, ausg. 15/1.1935 u. 1 987 934 vom 21/11. 1932, ausg. 15/1. 1935.) E . W o l f f .

Friedrich August Weber, Duisburg, Fiillen von Reaktionstiirmen mit FUllmaterial. 
Fiillkórper, die in einer Richtung eine groBerc Ausdehnung haben ais in anderer 
Richtung, z. B. linsenformige Fiillkórper, werden derart in den Rk.-Raum eingeschuttet, 
dafi sic sich in der Hauptriclitung zur Mitte des Raumes neigen. Hierdurch wird vcr- 
hindert, daB die dem Turm oben zugegebene FI. zu den Wandungen des Turmes ab- 
wandert u. dort abflieBt, ohne mit den unten eintretenden Gasen hinreichend in Be- 
riihrung gekommen zu sein. (A. P. 2 055162 vom 18/1. 1934, ausg. 22/9. 193G.
D. Prior. 18/1. 1933.) H o r n .

Patentregister zum Jahresbericht iiber die Leistungen der chemischen Technologie. 1925—1935.
Bearb. v. Adoli Loesche. Leipzig. J . A. Burth. 1936. (190 S.) 8°. M. 25.—;
Lw. M. 27.—.

in. Elektrotechnik.
J. E. Hatfield, C. J. Schafer und O. W. Brown, Die, Wirkung von Essigsaure 

im  Bteiakkumulator. Es werden eine Anzahl von Bleiakkumulatoren unter Verwendung 
von verschied. u. Yerschied. prapariertem Holz hergestellt. Die Wrkg. eines Zusatzes 
von Essigsaure zum Elektrolyten in nicht formierten u. formierten Zellen bei voII- 
standig praparierten Separatoren wird untersucht. Die Kapazitat der formierten 
Zellen wird durch Essigsaure herabgesetzt. In den nicht formierten Zellen wird die 
durch Zusatz von Essigsaure verursachte Korrosion durch Erhohung der Formierungs- 
geschwindigkeit vermindert. Es ergibt sich, daB die Korrosion durch Essigsaure groBer 
ist, wenn die Essigsaure vor der Formierung zugesetzt wird. Bei den halb oder gar 
nicht praparierten Holzern findet in vielen Fallen starkę Korrosion des positiven Gitters 
s ta tt. (Trans, electrochem. Soc. 6 9 .  Prepint 40. 7 Seiten. 1936.) G a e d e .

James G. Zimmermann, Versuche iiber die Herstellung von akthem Materiał fiir 
alkalische Akkumulatoren. Es werden Yerss. ausgefiihrt, um festzustellen, ob es mog- 
lich ist, das in den alkal. Akkumulatoren benutzte akt. Materiał auf flaehen Elektroden- 
oberflachen auszubreiten, wobei es unter den Arbeitsbedingungen ohne Zers., Abblattern 
oder Kapazitatsverluste funktioniert. Die Yerss. werden m it den Metallkombinationen 
Niekeloxyd-Zn, Ag-Zn u. Ag-Cd in Natronlauge ausgefiihrt. (Trans, electrochem. 
Soc. 6 8 .  Preprint 35. 19 Seiten. 1935. Madison, Wis. Sep.) G a e d e .

H. E. Lawson, Die Beziehungen zwischen den Arbeitscharakleristiken ton Trocken- 
elementen. Vf. untersucht die Arbeitsleistungen verschied. Sorten des L e c l a n c h e -
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Elementes des Handeis. Es wird gefunden, daB die Kapazitat eine definierte Funktion 
der GróBe des depolarisierenden Kerns ist u. daB die Amperestundenkapazitat bis zu 
jeder Endpunktsspannung bestimmt werden kann, wemi dic Kapazitat einer be- 
stimmten Endpunktsspannung u. der Entladungstyp bekannt sind. Die Wrkg. von 
Temp. u. Al ter auf die Kapazitat des Elements lassen sieli aus bestimmten Entladungs- 
eharakteristiken sehatzen. (Trans, eleetrochem. Soc. 68. Preprint 28. 18 Seiten. 1935. 
Freeport, 111., Burgess Battery Comp.) Ga e d e .

A. Karl Huntley, Eine Radio-„B^-Trockenbatterie in Flachtypenkonstruktion. Vf. 
besehreibt die Konstruktion einer flachen Type des ŁECLANCHE-Trockenelementes 
zur Anwendung in den „B“-Batterien der Rundfunktcchnik u. zeigt die Vorteile dieser 
Konstruktion. (Trans, eleetrochem. Soc. 68. Preprint 29. 11 Sciten 1935. Cleveland, O., 
National Carbon Co. Sep.) Ga e d e .

Hellmuth Fischer, Die oplischen Verhallnisse bei eleklrischen Leuchtróhren mit 
Wandungm aus luminescierendem Klarglas ohne und mil Trubglasuberfang. Theoret. 
Betrachtungen ergaben, daB infolge totaler Reflesion, je nach Lage des luminescierenden 
Teilchens innerhalb der Glaswand, nur etwa 28—37% des erzeugten Luminescenzlichtes 
aus der Glaswand ins Freie gelangen kann. Durch Anbringung eines Trubglasiiber- 
fanges auf der luminescierenden Klarglassehicht wird das Luminescenzlicht nicht mehr 
in der Glaswand zuriiekgehalten. Dio Richtigkeit der theoret. Uberiegungen wurde 
durch Messungen des ausgestrahlten Lichtes von Leuelitrohren m it lumineseierender 
Glaswand (Edelgas- u. Hg-Dampffiillung) nachgepriift. (Z. techn. Physik 17. 337-—40. 
1936. Ilmenau i. Thiir.) K O L L A T H .

K. Hoffmann, Die Ionenróhre ais Iłónlgcnstrafdenerzeuger. Es werden einige 
Yerbesserungen an einer HADDING-Rolue mitgeteilt: Die Kittdichtungen der Katliode 
u. der Fenster, sowie die Fettdichtung des AntŁkathodenschliffes wurden durch Gummi- 
diehtungen ersetzt. Eine Vorr. zum Justieren des Kathodenhalters von auBen wird an
gegeben. Beim Betrieb der Rohre koimtc groBere Stabilitat erreicht werden, wenn das 
einstromende Gas alle 40 Stdn. gewecliselt wurde (Luft- u. Leuchtgas). (Physik. Z. 37. 
694— 95. 1/10. 1936. Leipzig, Univ., Physikal. Inst.) Sk a l ik s .

Georges Dśjardin, Die thermionisclien Erscheinungen. Neue Fortschritte theoretischer 
und technischer Art. Vf. gibt eine Zusammenfassung der wesentlichen Grundlagen der 
therm. Elektronenemission u. bringt ais Beispiel der teehn. Anwendungen eine ein- 
gehende Darst. des Baues u. der Eigg. der neuen Radioempfangerrohren. (Techniąue 
mod. 28. 737—44. 1/11. 1936. Lyon, Univ., Inst. de Physiąue generale.) E tzrom t.

V. Linnitzki und V. Górski, Neue Typen von Eleklronenrontgejiróhren hoher 
Leistung mil umlaufender Anłikathode. Es werden 2 Abarten einer moglichen Neu- 
konstruktion ganz kurz beschrieben (schemat. Zeichnungen), in welchen die umlaufende 
Antikathode das Hochrakuum der Rohre gegen die Atmosphare abschlieBt u. zugleich 
ais GAEDE-Pumpe wirkt. Angaben iiber die prakt. Ausfiihrung werden nieht gemacht. 
(Teehn. Physies USSR. 3. 220—22. 1936. Charków, Inst. f. angewandte physikal. 
Chemie, Ukrain. Physikal.-Mechan. Inst.) SKALIKS.

E. Dom und George Glockler, Eine selbstregulierende Unitersalionenroiiigenrohre. 
Beschreibung u. Zeichnungen einer neu konstruierten Ionenrohre mit regulierbarem 
Kathoden-Anodenabstand. (Rev. sci. Instruments [N. S.] 7. 391—93. Okt. 1936. 
^linneapolis, Miimesota, Univ.) B u s s e m .

Leonard Levy und Donald W. West, Fluorescenzschirme Jur Kathodenstrahl- 
rohren fiir FemseJien und andere Zwecke. (Vgl. C. 1935. I. 2777.) ZnS u. ZnS-CdS- 
Praparate eignen sich fur die Herst. der Fluorescenzschirme von Kathodenstrahlróhren 
bisher am besten. Die Leuchtstarke einer Anzahl von Praparaten wurde photoelektr. 
gemessen, u. ihre Abhangigkeit von der angewandten Spannung u. Stromstarke ist 
kurvenmaBig wiedergegeben. Das Praparat Z 23 ergab eine Beleuchtung von 68 Lux. — 
Den Vff. gelang es, ein weiB fluorescierendes ZnS-Praparat herzustellen (U 36). Spektro- 
gramme versehiedener Leuchtstoffe werden wiedergegeben. Bzgl. der Wellenlangen- 
angaben muB auf das Original verwiesen werden. Das Gleiche gilt fiir die zahlreichen 
techn. Einzelheiten. (J. Instn. electr. Engi'. 79. 11—19. Juli 1936.) K u T Z E L N IG G .

Gaston Henri Charles Roux, Paris, Frankreich, Yorrichlung zur Umselzung elek- 
trischer Energie in Warnie mittels zwischen zwei Elektroden angeordneten, aus lose 
aneinanderliegenden Kórpern bestehenden Widerstandsmaterials u. Aufspeicherung der 
erzeugten Warme, dad. gek., daB ais Widerstandsmaterial ein osyd. Fe-Erz, bes. 
Magnetit, oder ein Pb-, Zn-, Mn- oder W-Erz dient, das mit einem elektr. nichtleitenden
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K ó r p c r  hoher Warmekapazitat yermischt sein kann. Diese Stoffe zers. sieli oder schm. 
bei den in Frage kommenden Tempp. nieht. Bauliche Einzelheiten. (D. R. P. 636 602 

• KI. 21h T om  28/3.1934, ausg. 15/10.1936. F. Priorr. 28/3.1933 u. 5/3.1934.) H. W e s t p h .
Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Johannes Tost- 

mann, Berlin-Spandau), Schmelzńng zur Ilersidlung einer Schmdzrinne bei einem 
Niedcrfrequenzinduktionsofcn, dad. gek., daB der Ring aus einem Metallkem besteht, 
der m it einem Metali m it niedrigerem F. umgossen ist. So besteht der Kern aus Cu, 
Messing, Ni, Bronze oder ahnlichen hoher schm. Metallen u. die Umhullung aus Zn, Sn, 
Pb oder ahnlichen niedrigschm. Metallen. Hierdureh wird erreicht, daB beim Schmelzen 
des Ringes zunaehst das Metali m it dem tieferen F. schm. u. in die tieferliegenden Hohl- 
raume des Ofens rerlauft, wahrend der Kernteil noch in geniigender leitender Verb. 
bleibt. (D. R. P. 634509 KI. 21h yom 16/1. 1935, ausg. 28/8. 1936.) H. W e s t p h a l .

Canadian Westinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, Can., iibert. von: Charles
F. Hill, Edgewood, und James T. Goff, Wilkinsburg, Pa., V. St. A., Isolierender Fiill- 
sloff fiir elektrische Ajyparate. E r besteht aus einer Misehung eines anorgan. komigen 
Stoffes, z. B. Quarzsand, m it einem durch Polymerisation in eine Gallerte um- 
gewandelten pflanzliehen 01. Vor der Trankung des Quarzsandes mit dem 01- kann dieser 
mit einem schmelzbaren Salz gemiseht, auf dessen F. erhitzt u. mit ihm innig yerriihrt 
werden. (Can. P. 358132 vom 17/2. 1934, ausg. 26/5. 1936.) H. W e s t p h a l .

Bell Telephone Laboratories Inc., New York, N. Y., ubert. von: Girard T. Koh- 
mann, West Orange, N. J., V. St. A., Imprdgnieren von Isólierstoffen, z. B. Papier, 
z. B. bei der Herst. yon Kondensatoren. Man bchandelt die zusammen mit dem Belag 
aufgewickelten Kondensatoren bei 50—150° mit Dampfen von W. oder A., bringt sie 
dann sofort in eine Vakuumvorr., in der sie bei gleieher Temp. mit chloriertem Naphthalin 
(,,Halowax“ ) getrankt werden. (A. P. 2026 316 vom 17/3. 1930, ausg. 31/12.
1935.) A l t p e t e r .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Dusseldorf (Erfinder: Rudolf Endres, Diisseldorf-
Benrath, und Helmut Firgau, Diisseldorf-Oberkassel), Schutzuberzug fiir Freileitungs- 
isolatoren, der zur Vermeidung ubermaBiger Verunreinigung in Zeitabstanden entfemt u. 
erneuert wird. E r ist derart zusammengesetzt, daB er sieh bei Einw. alkal. Reinigungs- 
mittel leioht ablóst. E r besteht z. B. aus einem Lack m it 45 (Teilen) Harzlsg., 15 Athyl- 
cellulose, 30 Spiritus, 5 Butylaeetat u. 5 Butanol. Zur Entfernung dient dann z. B. eine 
heiBe, 3°/0ig. Lsg. einer Misehung von 55 Na3P 0 4, 35 Na2C03 u. 10 Wasserglas. Der 
Schutzuberzug bietet den Vorteil, daB die bisherige Verwendung feuergefalirlicher u. 
meist aueh gesundheitssehadlieher Losungsmm. yermieden u. ein wirtsohaftlicheres 

. Verf. erreicht wird. (D. R. P. 632 874 KI. 21 c vom 17/5. 1934, ausg. 15/7.
1936.) H. W e s t p h a l .

Antonio d'Antoni und Pasąuale Cecchetti, Rom, Italien, Herslellung elektrischer
Isolierstoffe. Ton (I) (lipar.), Bimsstein (II) u. W . werden zu einer Pasto geriihrt, ge- 
formt u. naeh Lufttroeknung einem ca. 7-tagigen Brand in einem n. Brennofen fiir 
keram. Stoffe unterworfen. Die Zus. der M. ist z. B.: 1000 (Teile) I, 800 bzw. 1875 II 
u. 1000 bzw. 1500 W . Der Isolierstoff ist sehr hart u. porenfrei. (It. P. 324669 vom 
31/10. 1934.) H. W e s t p h a l .

Angelo Ravasi, Mailand, Italien, Elektrischer Isolierstoff fiir hohe Temperaturen. 
E r besteht aus CaO allein oder in Misehung m it Ca-Carbonat, -Silicat, -Chlorid, -Sulfat, 
oder -Nitrat, Al„Os oder ahnlichen hitzebestandigen Stoffen. (It. P. 324416 vom 
30/1. 1933.) ’ " H. W e s t p h a l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Fikentscher, 
Ludwigshafen a. Rh., und Fritz Schmidt, Troisdorf), Elektrische Isolier- und, Kabel- 
masse, bestehend aus Misehpolymerisaten aus Vinylehlorid u. Acrylsaureestem der 
hoheren aliphat. Alkohole mit mindestens 4 C-Atomen im Mol. oder von hydroaromat. 
oder gemiseht aliphat.-aromat. Alkoholen fiir sieh allein oder im Gemiseh mit anderen 
Zusatzstoffen. Besonders gut geeignet sind z. B. die Ester des Butyl-, Octyl-, Dodecyl-, 
Octodecylalkohols u. die des Cyclohexyl- u. des Benzylalkohols. Die ilischpolymerisate 
zeigen eine iiberlegene Isolierfahigkeit u. W.-Bestandigkeit, sowie besondere Weiehheit, 
Geschmeidigkeit auch bei tiefen Tempp. u. eine bessere Yerarbeitbarkeit gegeniiber den 
Misehpolymerisaten mit Acrylsaureestem der niederen Alkohole. (D. R. P. 638 014 
KI. 21e vom 29/3. 1935, ausg. 7/11. 1936.) H. W e s t p h a l .

Garrison Fire Detecting System. Inc., New York, N. Y., iibert. yon: William
D. Lindsey, South Orange, N. J ., Y. St. A., Wtirmcimpfindliches Kabel fiir Feuer- 
mddezteecke. Es besteht aus einem Kern aus leicht schm. Metali, wie Pb, Bi, Sn, Sb
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oder Legicningen dieser Metalle, u. einem aus Fe oder Stahl hergestellten Hohlleiter, 
die durch eine Faserstoffhiille Yoneinander getrcnnt sind. Um ein sicheres Ansprechen 
des Kabels bei Uberhitzungen des zu schiitzenden Raumes zu sichern, ist die Faser- 
stoffhiille mit einem unter dem F. des Kemleiters yerdampfenden Isolierstoff, vorzugs- 
weise Paraffin, getriinkt. (A. P. 2 048 271 vom 5/4.1929, ausg. 21/7.1936.) H. W e s t p h .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, W iderslandsmatcrial fu r  Ube.rspannunr/s- 
leiler aus leitenden oder halblcitenden Stoffen, wie Graphit u. Si-Carbid, u. Gips ais 
Bindemittel, dad. gek., daB das Bindemittel aus Gips mit einem Zusatz von MgO oder 
anderen Oxyden, wie Tonerdc, B20 3 oder T i02, besteht. (Schwed. P. 87241 vom 
26/6. 1935, ausg. 1/9. 1936. D .  Prior. 27/6. 1934.) D r e w s .

Carl Łiibben, Berlin, Deutschland, Eleklrischer Hochohmwidersłand. E r besteht 
aus MoS2, das zweckmaBig unter hohem Druck zwischen Metallplatten eingepreBt 
ist. Der Widerstand besitzt hohe Belastbarkeit u. Konstanz bei groBer Bausch- u. 
Kapazitatsfreiheit. Durch geeignete Auswalil des Materials ltónnen Gleichrichtereigg. 
u. bestimmte Spannungseharakteristiken erzielt werden. (D. R. P. 637 746 KI. 21c

Westinghouse Electric & Mfg. Co., East Pittsburgh, iibert. yon: Howard 
Scott, Forest Hills, Pa., V. St. A., Uersldlung blasenfreier Einschmdzungcn von 
C-haltigen Metallen oder Legierungen in Isolierstoffe, insbesondere in Glas. Der yorzugs- 
weise aus einer Fe-Legierung mit 15—32 (%) Ni, 12—45 Co u. weniger ais 1 Mn be- 
steliende Metallteil wird zunachst einer mindestens 1-stdg. Erhitzung in  H2 auf 800 
bis 1100° unterzogen, um den C zu entfemen. Damach wird die Einschmclzung in
0 2-haltiger Umgehung yorgenommen, um eine oberflachliche Oxydation des Metalles 
heryorzurufen, die eine innige Verb. zwischen dem Metali u. dem Isolierstoff zur Folgę 
hat. (A. P. 2 043 307 yom 14/6. 1934, ausg. 9/6. 1936.) H. W e s t p h a l .

Westinghouse Lamp Comp., Pa., iibert. yon: Daniel S- Gustin, Bloomfield, 
N. J., V. St. A., Absorptiommittd fu r  Vakuumróhren, enthaltend P, 3 NaF-AIF3 (I) u. 
BaC03, BaO bzw. Sn-Verbb. — 100 (Teile) I, 13 P, 1,3 BaC03 werden mit Nitrocellulose 
zur Pastę verarbeitet. (A. P. 2 042 935 vom 21/10. 1932, ausg. 2/6. 1936.) S c h r e i b e r .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, Jack Alfred Viveash Fair- 
brother und William Joseph Scott, Rugby, England, Schulz von Glasóberflachen gegen 
Alkalimelalldampfe in Enlladungsróhrcn. Der Teil der Innenwand in der Nahe der 
Entladungsbahn wird m it H F angeatzt u. dann m it gepulyertem, gegen h. Alkali- 
metalldampfe widerstandsfahigem Glas bedeckt. (E. P. 453875 yom 20/3. 1935, 
ausg. 15/10. 1936.) R o e d e r .

Canadian Westinghouse Co. Ltd., Canada, iibert. von: Richard Swinne, Berlin, 
Entladungsapparat, bestehend aus einem VakuumgefaB m it geringer Edelgasfiillung mit 
mehreren Elektroden, zwischen denen eine kontinuierliche unsymm. Entladung statt- 
findet, dad. gek., daB in der Entladungsbahn Ga ais Haupttrager der Entladung vor- 
handen ist, sowio Mittel, um den das Ga enthaltenden Teil zu heizen. Es kann z. B. der 
groBere Teil einer Elektrodę aus reinem Ga bestehen. Es ist dafiir zu sorgen, daB keine 
zerstórenden Ga-Verbb. entstehen. (Can. P. 358139 vom 10/11. 1934, ausg. 26/5.
1936.) R o e d e r .

Sirian Lamp Co., Newark, N. J ., ubert. von: Chester H. Braselton, New York, 
V. St. A., Entladungsróhre fu r  Leuchlzwecke. Die Elektroden bestehen aus Drahten aus 
W, Ta, Ni oder Ni-Cr u. werden in bekannter Weise m it emittierender Substanz bedeckt. 
Nach Formierung der akt. Schicht wird die Róhre auf 0,5 fi eyakuiert u. dann 7nit Ne 
von 10 mm gefiillt u. weiter Ar zugegeben, bis zu einem Druck von 200 mm. Die Rohrc 
gibt bei ca. 60 V Wechselstrom- oder Gleichstromspannung ein yon der Oberflache der 
Elektroden ausgehendes blaulichweiBes Licht ab. (A. P. 2 007 919 vom 3/6. 1930, ausg. 
9/7. 1935.) R o e d e r .

General Electric Vapor Lamp Co., Hoboken, iibert. von: Ted E. Foulke, Nutley, 
N. J., V. St. A., Selbstzundende Leuchtrohre mit positiver Siiule. Eine Hilfsciektrode, 
die mit einer der Elektroden yerbunden ist, erstreckt sieh bis in die Nahe der anderen 
Elektrode. Sie ist mit einer Substanz von kleiner Austrittsarbeit, z. B. einem Alkali- 
metall oder einer Alkalimetallyerb., bedeckt. Es wird z. B. Ba-Azid yerwendet u. 
nach Eyakuierung der Róhre durch Erhitzung zu reinem Ba reduziert. AnschlieBend 
kann ein weiterer Nd. auf der Hilfselektrode durch Erhitzung einer in der Rohre an- 
geordneten Kapsel m it Cs-Dichromat u. Si gebildet werden. Die Róhre wird m it Ne, 
He, Ar, N2 oder Hg-Dampf gefiillt. (A. P. 2 056 660 vom 1/7. 1932, ausg. 6/10.

yom 25/3. 1928, ausg. 3/11. 1936.) H. W e s t p h a l .

1936.) R o e d e r .
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N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Quecksilberdampfenlladungs- 
róhre mit rotfluorescierendem Stoff. Der Dampfdruck betragt im Betrieb mehr ais 10, 
vorzugsweiso mehr ais 20 at. Die Róhre ist in einem Beh&lter untergebracht, dessen 
Kappe an der Innenseite mit rotfluorescierendem Rhodamin B  belegt ist. Das Konden
sationsprod. einer aliphat. mehrbas. Saure u. eines mehrwertigen A. wird naeh einer 
Warmebehandlung mit Aceton vermischt u. der M. das Rhodamin zugegeben. Mit der 
Mischung wird die Kappe bespritzt. Ein groCer Teil des Spektrums der ausgesandten 
Strahlen, etwa zwischen 3000 u. 5000 A, wird von der Rhodaminschicht nur wenig ab- 
sorbiert, wodurch ihre Lebensdauer u. dam it die der Rohre verlangert wird. (E. P. 
454 348 vom 24/1. 1936, ausg. 29/10. 1936. D. Prior. 20/3. 1935.) R o e d e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Rot flmrescierende Deckschicht. 
Signallampen auf erleuchteten StraBen, die aus Entladungsrohren, die Hg- oder Na- 
Dampf enthalten, bestehen, senden ein gut sichtbares Rotlicht aus, wenn sie mit einer 
Deckschicht versehen werden, die aus einer Mischung von „Rhodamin B  500“ (I), Pb- 
Chromał (II) u. eines Phthalsaureglycerinkondensałionsprod. (III) bestehen. — Z. B. 
werden 2 ,5 1 u. 45 II in einer Lsg. von 1000 eines III in 1000 Aceton dispergiert. (F. P. 
800153 vom 30/12. 1935, ausg. 29/6. 1936. D. Prior. 4/2. 1935.) E b e n .

General Electric Co., New York, iibert. von: Frank M. Clark, Pittsfield, Mass., 
V. St. A., Ehktrischer Kondensator. Die Isolation besteht aus chloriertem Diphenyl 
mit einem Cl-Geh. von 25—60, insbesondere von 54%- (A. P. 2041594 vom 6/8. 
1931, ausg. 19/5.1936.) H. W e s t p h a l .

Roger Beauchamp Peacock, Knebworth, Kenneth Lesreaulx Sanders, Runeorn, 
und Imperial Chemical Industries Ltd., London, England, Elektrischer Kondensator. 
Das Dielektrikum besteht aus einem Film aus einem festen, chlorierten, aromat. KW- 
stoff, wie Naphthalin u./oder Diphenyl, dem eine geringe Menge — hochstens 20% — 
chlorierter Kautschuk zugesetzt ist. Vorzugs\veise Zuss. des Isolierstoffes sind: 70 
bzw. 85 (%) Chlomaphthalin (67 Cl-Geh.), 20 bzw. 10 Chlordiphenyl (54 Cl-Geh.) u.
10 bzw. 5 chlorierter Kautschuk (65 Cl-Geh.). (E. P. 445710 vom 16/10. 1934, ausg. 
14/5.1936.) H. W e s t p h a l .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, Elekt roi ytischcr Kondensator. Er 
besteht aus filmbildenden Elektroden, z. B. aus Al oder Ta, die nicht vorher formiert 
worden sind, einer fi., nicht wss. Lsg. eines ionisierbaren Stoffes, wie Salze u. Sauren, 
in Alkoholen, u. einem nichtporosen Dielektrikum, z. B. aus Papier, Celluloseathcr 
oder -ester, Glimmer, Laekseide u. dgl., zwischen den Elektroden. Ais Elektrolyt 
kommen vor allem wss. Lsgg. von Rochellesalz in mehrwertigen Alkoholen, insbesondere 
in Athylenglykol, in Frage. Der Kondensator behalt auch bei unterbrochenem Be
trieb seine elektr. Werte lange unverandert bei. (E. P. 447 625 vom 26/1. 1935, ausg. 
18/6. 1936. A. Prior. 27/1. 1934.) H. W e s t p h a l .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Gleichrichter. E r besteht aus 
einer Elektrodo aus Sc, die von der metali. Gegenelektrode durch eine isolierende 
Sperrschicht getrennt ist. Isolierende Metallsalze oder -osyde, welche sich in W . nur 
schwer oder gar nicht auflósen u. an Luft ihre isolierenden Eigg. behalten, sind ent- 
weder m feinster Verteilung der Se-Elektrode zu 0,5—5%  zugemengt oder ais Sperr
schicht verwendet. In Frage kommen BaS04, CaSOj, Si02, BaWO.,, MgO, A120 3 u. 
N%A1F8. (F. P. 800197 vom 31/12.1935, ausg. 29/6. 1936. D. Prior. 6/2.
1935.) H. W e s t p h a l .

Radioakt.-Ges. D. S. Loewe, Berlin, Deutschland, Photozellc, bestehend aus einer 
durch therm. Behandlung aus einer diiimen Metallschicht, auf photograph. Wege 
mittels Ag-Haloidcn oder auf andere Weise erzeugten lichtempfindlichen Mosaikelek- 
trode, einem diinnen Isolicrtragkorper u. einer metali. Gegenelektrode, dad. gek., daB 
der Isolierkorper aus T i02 besteht, das ais Minerał, wie Rutil, oder ais Kunstprod., 
7.. B. ais sogenanntes Kerefar oder Condensa, Vcrwendung finden kann. (Aust. P- 
22 640/1935 vom 15/5. 1935, ausg. 11/6. 1936. D. Prior. 24/5. 1934.) H. W e s t p h a l .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin (Erfmder: 
Fritz Michelssen. Kiel), Hcrstdlung von Behaltem fiir  Kerridlen, dereń Wando 
wenigstens zum Teil aus Glas bestehen u. mindestens an einer Stelle durch einen auf- 
gekitteten Kórper gebildet werden, dad. gek., daB ais Bindemittel Kaliwasserglas dient, 
dem auch B2Os, Borax oder andere anorgan. Stoffe beigemengt sein kónnen. Das 
Verłritten erfolgt durch Auftragen einer Lsg. des Bindemittels auf dio Haftstellen mit 
darauffolgender Entfernung des Losungsm. durch Trocknen oder Eindampfen oder
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durch Einschm. des Bindemittels. Die Verkittung ergibt auBerst bestiindige Verbb. 
(D. R. P. 633 772 Ki. 21 a 1 vom 20/10. 1931, ausg. 6/6. 1936.) H. W e s t p h a l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Kerrzclle, besondcrs fiir 
die Zwecke der elektr. Bildiibertragung u. des Fernsehens, dad. gek., daB ais Elektroden- 
material Ni bzw. vemickeltes Cu u. ais Fiillfl. Nitrobenzol dient. Es ist erforderlicb, 
das Nitrobenzol durch wiederlioltes Auspumpen im Hochvakuum, fraktionierte Dest. 
(unter vermindertem Druck), fraktionierte Krystallisation u. dgl. restlos von Yer- 
unreinigungen, bes. von W., zu befreien. Auf diese Weise wird die bei anderer Wahl 
von Elektronen u. Fiillfl. eintretende Verschmutzung der Fiillfl. u. Storung der Bild- 
iibertragung verhindert. (D. R. P. 636 685 KI. 2la 1 yom 8/5. 1927, ausg. 12/10. 
1936.) H. W e s t p h a l .

Kinzoku Zairyo Kenkyusho, Sendai, Japan, Magnelischer Massekem. Die 
Magnetteilchen, die entweder durch eine auf ihnen gebildete Oxydschiekt oder durch 
Mischung m it einem fein vertcilten Isolierstoff gegeneinander isoliert werden, bestehen 
aus einer Fe-Legierung mit 0,5—12 (°/0) Al, 2—25 Mn, weniger ais 25 Sn, 2—20 V, 
weniger ais 15 Co, 2—10 Cr, weniger ais 8 Ni, W , Sb u. Ta, weniger ais 5 Mo, As, Cu, 
P, S, Ag, 2—5 Ti, weniger ais 3 Zn, Mg, Be, B, Cd, Bi, Pb u. Zr. Der Gesamtgeh. der 
Legierungsbestandteile darf hochstens 40% betragen. Diese Legierung kann auch im 
pulverformigen Zustande mit dem Pulver von Permalloy, Fe u. anderen magnet. Stoffen 
gemischt werden. Der Magnetkern besitzt hohe Permeabilitat, groBen elektr. Wider- 
stand u. geringe Hysteresisverluste. (E. P. 445 614 vom 5/10. 1934, ausg. 14/5. 1936. 
Japan. Prior. 21/4. 1934. Zus. zu E. P. 414 657; C. 1934. II. 4519.) H. W E S T P H A L .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, England, Herstdlung von Magnet- 
IcemeJi, besonders fiir Hochfreąuenzzwecke. Das aus magnet. Metali, z. B. aus Fe bc- 
stehende Pulver wird iiber eine Yorr., die eine feine Verteilung erzwingt, z. B. ein Sicb, 
u. unmittelbar von dieser in ein Bad einer Isolierfl., vorzugsweise einer Lsg. von Phenol- 
formaldehydharz in Aceton geleitet. Auf diese Weise wird eine Umhiillung jedcs cin- 
zelnen Metallteilchens mit Isolierstoff gesichert. (E. P. 446 232 vom 16/9. 1935, ausg. 
21/5. 1936. D. Prior. 19/9. 1934.) H. W e s t p h a l .  "

Max Baermann jr., Koln, undDynamit-Act.-Ges., vormals Alfred Nobel & Co. 
Troisdorf, Dcutschland, Herstdlung vcm 'permanenten Magnetem. Ein dauemd magneti- 
sierbarer Stoff wird zerkleinert, m it e i n e m  erhartenden Bindemittel, wie Kunstharzen, 
leicht verformbaren, piast, oder pulverfórmigen Kunststoffen oder Metallen mit 
niedrigerem F. ais die magnet. Legierung, gemischt, durch Pressen oder GieBen gcformt 
u. nach dem Erharten magnetisiert. Es empfiehlt sich, den M a g n e t e n  wahrend des 
Formens der Einw. eines m a g n e t .  Gleichfeldes zu unterwerfen u .  so Y o r z u m a g n e t i s i e r e n .  
(Schwz. P. 184107 vom 3/7. 1935, ausg. 1/8. 1936. D. Priori-. 11/7. u. 11/8.
1934.) H. W e s t p h a l .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: Walter Schulze, Neue Miihle, 
Konigswusterhausen), Prilfung der Isolation von mit einer 1solierscliicht uberzogenen, 
pulverfórmige?i, magnetisierbaren Metallteilchen, dio z. B. fiir die Herst. yon Masse- 
kernen verwendet werden. Einer stets gleichen Menge des zu priifenden Pulvers wird 
ein mit dem Metali, aber nicht m it der Isolation reagierender Stoff, z. B. verd. Mineral- 
saure, wie HCl oder H 2S04, zugefiigt. Dabei wird die Geschwindigkeit der Rk. bzw. 
eine m it dieser in gesetzmaBigem Zusammenhang stehende Eig. des Rk.-Systems mit 
Hilfe der bekannten MeBverff. ais MaB fiir die Giite der Isolation bestimmt. So kónnen 
fiir bestimmte Zeitraume das Vol. der entwickelten Gase, die Druckzunahme, die 
Temp.-Erhohung sowie die in Lsg. gegangenen Fe-Mengen titrim etr., grayimetr. oder 
calorimetr. gemessen werden. (D. R. P. 631300 KI. 21g vom 5/12. 1934, ausg. 18/6. 
1936.) H. W e s t p h a l .

V. K. Zworykein et E. D. Wilson, Les cellules photo-electriques et leurs applications. 2. ćdit.
Trad. J . Gavoret, Paris: Dunod. (XVI, 328 S.) Br.: 74 fr.; Hel.: 89 fr.

A p p lie d  e le c tr i c i ty .  10 V. 16 tli ed. Chicago: Amer. Teehnical Soc. 1938. 8°. 29.80.

IV. Wasser. Abwasser.
E. Naumann, Heimstoffe im  Wasserleilungsbau. Oberblick iiber Verwendung 

inland. Rohstoffe bei Brunnenfiltem, Rohrleitungen etc. (Gas- u. Wasserfach 79. 
674—77. 12/9. 1936. Bcrlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. W.-,’ Boden- u. Luft- 
hygiene.) * IN I a n z .
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E. Naumann, Reinigung von Brunnenrohren durch Sauren und damit vcrbundene 
gesundheitliche Gefahren. Vor der chem. Reinigung von Brunnenfiltem usw. muB 
festgestellt werden, ob die Yerwendung von Saure zweckmaBig ist. Gesundheitliehen 
Gefahren ist durch Yerwendung reiner As-freier HCl u. Aufstellung von Entliiffcungs- 
rohren vorzubeugen. (Gas- u. Wasserfach 79. 623—24. 22/8. 1936. Berlin, PreuB. 
Landosanstalt f. W.-, Boden- u. Lufthygieno.) MANZ.

Harry TJ. Fuller, Was ,ist klares Trinkicasser ? Die ais Vorbild dienende Be- 
schaffenheit guten Quellwassers wird bei vielen Seewasserversorgungen in der kalteren 
.Tahreszeit bei ausschliefilicher Chlorung erreicht. Die wahrend des Sommers wiinsehens- 
wertc Bcseitigung des Planktons durch eine Filteranlage ist zu teuer. (Water Works 
Sewerage 83. 325—26. Sept. 1936. Portland, Maine, W ater District.) M anz.

Aug. F . Meyer, Die Eigenschaften des im Walde gewonnencn Trinkwassers. Die 
Sammlung von Oberflaehenwasser aus Waldgebieten ist wegen der GleichmaBigkeit 
des Abflusses u. der meist reinen Beschaffenheit des W. gerechtfertigt. (Chemiker-Ztg.
60. 863—66. 21/10. 1936. Berlin-Charlottenburg.) M a n z .

Norman J. Howard, Verschlechterung der Wasserbeschaffenheil in Verteilungs- 
nełzen. Inhaltlich ident. mit der C. 1936. II. 1405 referierten Arbeit. (J. Amer. Water 
Works Ass. 28. 1044—50. Aug. 1936. Toronto, Ont., Canada.) M a n z .

E. E. Wolfe, Losung von Aufgabm der Wasserreinigung. t)berbliek uber wtinschens- 
werte Weiterentw. von Klartechnik u. Entkeimung. (Canad. Engr. 71. Nr. 10. 10—11. 
8/9. 1936. Hannibal, M o . ,  W ater Dept.) M a n z .

Franz Lieb, Ein Beitrag zur Kenntnis der Saurealclivierung des metallischen Silbers.
4-std. Beriihrung m it 2%ig. Cr03 ak tm ert Ag-Draht; m it 2 Teilen W. verd. u . aus- 
gekochte HCl aktrriert bei 6-std. Beriihrung in der Kai te oder nach 5 Min. in der Siede- 
hitze, nicht nach 1 Stde. k. (Arch. Hyg. Bakterio!. 116. 317—20. Sept. 1936. Graz, 
Univ.) M a n z .

R. Marschner, Enteisenung und Enlmanganung humimtoffhaltiger Wasser in 
gesddossenen Anlagen mit hohen Filtergeschwindigkeiten. Das fruher beschriebene Verf. 
(vgl. C. 1936. I. 2405) der Enteisenung in geschlossenen Anlagen erwies sich nach 
weiteren Yerss. auch fur das Rohwasser der anderen W.-Werke ais m it Erfolg anwendbar. 
(Gas- u. Wasserfach 79. 818—20. 7/11. 1936. Potsdam.) M a n z .

P. I. de Jesus und J. M. Ramos, Wirkung der Filterung auf die hygienische 
Beschaffenheit des Wassers aus dem stadłischen Wasserwerk. Nach Inbetriebnahme der 
Alaunflockung, Filterung u. doppelten Chlorung wurde die erwartete einwandfreie Be
schaffenheit des W. erzielt; zur Niedrighaltung der Keimzahl ist die Ubcrdeekung des 
Beliifters u. der offenen Verteilungsbecken zweckmaBig. (Philippine J . Sci. 59. 455—71.
April 1936. Manila, Univ.) M a n z .

C. Joos, Abanderungen der heifien Enthartung bei der A u f bereitung des Zusatzwassers 
fiir Hochdruckkessel. Es werden bekannte Modifikationen der Kalk-Sodareinigung wie 
Atznatronreinigung, Enthartung m it Gips u. Kalk oder Sauerung, Luftung u. Kalk- 
reinigung bei W. m it viel NaHC03, Phosphatenthartung u. dereń zweckmaBige An- 
wendung erlautert. (Combustion [New York] 8 . Nr. 4. 32—34. Okt. 1936. Philadelphia, 
Pa., Cochrane Corporation.) M a n z .

M. S. Maurer. Reinhaltung von Kondensatoren mit Chloramin. Bei schlechtem 
Kiihlwasser m it hohem Cl-Bedarf von 2—20 mg/l wurde durch taglich 1/2-std. 
Anwendung von Chloramin [Zusatz von 5 Teilen Chlorkalk auf 1 Teil (NH4)2S04] 
das Schleimwachstum in den Kondensatorrohren yerhindert u. die Haufigkeit der 
mechan. Reinigung vermindert. (Power 80. 417. Aug. 1936.) M a n z .

A. H. Mobdy, Neue Entwicklung in Bełrieb und Unterhaltung von Oberflachen-
kondensałoren. Uberblick iiber Fortschritte hinsichtlich Reinhaltung der Kondensator- 
rohre von Schleim (durch Cl u. Chloramin) u. Entfemung von Belag (durch Austrocknen 
bei 50°). Rohre mit Al-Zusatz (95% Cu, 5%  Al oder 75% Cu, 22,5% Zn u. 2,5% Al) 
orwiesen sich ais sehr korrosionsbestandig. (Combustion [New York] 8 . Nr. 2. 19—22. 
Aug. 1936. New York.) M a n z .

Otto Geissler, WasserwińschafI und Wirtschaft beim Nutzen und Wiederableiten 
von TFasser. (Gesundkeitsing. 59- 482—84. 8/ 8. 1936. Wemigerode.) M a n z .

Norris W. Rakestraw, Das Vorkommen und die Bedeutung von Nitrit im Meer- 
wasse.r. N itrit ist in der Oberflaehenschicht nur im Winter nachweisbar u. yerschwindet, 
wenn nicht- groBe Mengen anderer Nahrstoffe yorhanden sind, mit dem starkeren Auf- 
treten von Diatomeen. Der Nitritgeh. nimmt m it der Tiefe bis zu einem in 50—100 m 
liegenden Masimum zu, das mit dem Umkehrpunkt der W.-Temp. zusammenfallt.
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In Tiefen unter 100 m ist kein N itrit yorhanden, das an der Oberflache im Winter 
im Verlaufe der Zera. organ. Substanz gebildet wird. Die Nitratkonz. erreicht erst 
in Tiefen von 800—1000 m ein Maximum. (Biol. Buli. 71. Nr. 1. 133—67. Aug. 
1936. Woods Hole, Oceanograpliic Inst. and Metcalf Chemical Labor. of Brown 
Univ.) M A N Z .

Friedrich Weber, Beiirag zur rechnerischen Ermiltlung der Selbstreinigung von 
Fliissen. Ableitung u. Erlauterung von Formeln zur schrittweisen Berechnung der 
O-Bilanz. (Gesundheitsing. 5 9 .532—34.5/9.1936.Magdeburg, Stadtentwasserung.) M a n z .

Willem Rudolfs und H. W. Gehm, Ghemische Flockung ton Abwasser. IV. Sauer- 
stoffzehrung der geldsten und dispergierten Substanz. (III. vgl. C. 1936. H. 2192.) Kleine 
Zusatze von FeCl3 u. Kalk yerandem die O-Zehrung des 1. Anteils der Abwassersubstanz 
nicht, Ansauern mit H2S04 auf pn =  3,5 u. naehtraglicher Zusatz von FeCl3 oder 
groBe Mengen FeCl3 vermindern diese erhebhch; die O-Aufnahme der gróberen, der 
feinen u. des 1. Anteils ist auf gleiche Mengen flucktiger Substanz berechnet am ge- 
ringsten fiir den 1. Anteil, am hochsten u. zwar 10-mal so hoch fur die kolloiden Anteile. 
Nach 5 Tagen sind die 1. u. kolloiden Anteile prakt. vollstandig oxydiert, wahrend die 
gróberen Teile noch langer der Zers. unterliegen. Mit steigendem Zusatz an FeCla 
wird infolge Ausscheidung oder Bindung der organ. Substanz, nicht infolge Giftwrkg, 
des FeCl3 die O-Zehrung des 1. u. kolloiden Anteils in steigendem MaIJe vermindert. 
(Sewage Works J. 8 . 537—46. Juli 1936. New Brunswick, N. J ., Agricultural Exp. 
Station, Water and Sewage Res.) M a n z .

Willem Rudolfs und H. W. Gehm, Chemische Flockung ton Abwasser. V. Mischen 
der Chemikalien und Flockung. (IV. vgl. vorst. Ref.) Laboratoriumsverss. uber den 
EinfluB yon Dauer, Art, Geschwindigkeit des Mischens auf Verteilung der Chemikalien 
u. Flockung. (Sewage Works J . 8 . 547—61. Juli 1936. New Brunswick, N. J., Agri
cultural Exp. Station, W ater and Sewage Res.) M a n z .

K. A. Murray, Untersuckungen iiber Natur und Menge der Kolloide im Abwasser. 
IX. T e i l .  Die Elektrodialyse des Abwassers. (Vgl. W I L L I A M S , C. 1936. I. 2793.) 
Nach 5-std. Dialyse des durch Zentrifugieren von grćiberen Bestandteilen befreiten 
Abwassers nimmt der p H - W e r t  von 8 auf 3,1—5,2 u. die Oberflaehenspannung ab; 
nach 4 Stdn. ist die Hauptmenge der Elektrolyte entfemt. Die Menge des unl. organ. 
C u. N wird nach Art des yerwendeten Diaphragmas yerandert. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55. Trans. 302—7. 16/10. 1936. London, Univ.) M a n z .

Weston Gavett, Bemerkungen zur chemischen Reinigung ton Abwasser. Die durch 
die Entw. der chem. W.-Reinigungstechnik geforderte chem. Abwasserreinigung ist 
zur Verbesserung u. Leistungssteigerung schlechter Klaranlagen brauehbar, wenn 
Nachreinigung entbehrt werden kann. (Water Works Seweragc 83. 289—91. Aug. 
1936. New York, N. Y.) Manz.

Hermami Bach, Ghemisch oder biologisch ? Die chem. Abwasserreinigung ver- 
bessert unter Steigerung der Schlammenge die Abseheidung der Schwebestoffe, ent
femt aber 1. u. kolloide EiweiBstoffe nur teilweise durch Absorption; sie erreicht deshalb 
nicht die Wirksamkeit der biol. Methoden u. ist nur fiir Sonderfalle brauehbar. (Water 
Works Sewerage 83. 287—88. Aug. 1936. Berlin.) M a n z .

E. D. Rich, Prazis der Abwasserbeseitigung in Michigan. Oberblick iiber die 
Entw. der Abwasserreinigungsanlagcn im Staate Michigan u. dereń EinfluB auf die 
Reinhaltung der Seen. (Canad. Engr. 71. Nr. 19. 8—11. 10/11. 1936. Lansing,
Mich.) M a n z .

Noel Statham, Aktivierte Kohle im Betriebe ton Abwasserreinigungsanlagen. Zusatz 
von Pulverkohle zu Abwasser hinter dem Sandfang in Mengen von 4,2 g/cbm yermindert 
Geruchsbelastigung in offenen Gerinnen, Schaumen, yerbessert Fettabscheidung, 
Nachklarung u. Ausfaulung unter Steigerung des CH^-Anteils. (Engng. Contraet Rec. 
50. 882—83. 30/9. 1936. New York, N. Y.) M a n z .

W. Homer Wisely, Reinigung ton Mólkerei- und Brauereiabwassem in Highland, 
Illinois. Der 46% Molkereiabwasser u. 9°/o Brauereiabwasser enthaltende Zulauf wird 
nach Absiebung m it 10 g/ebm gechlort, in zweiteiligem Becken hochstens 2 Stdn. 
vorgeklart, auf Tropfkórpem nachbehandelt u. der Ablauf zur Vermeidung des Fungus- 
wachstums im Vorfluter u. zum Ausgleich der nicht yorhergesehenen Steigerung der 
Belastung durch das Brauereiabwasser nochmals gechlort. (Sewage Works J . 8 . 624
bis 633. Juli 1936. Springfield, 111. State Dept. of Public Health.) M a n z .

E. F. Eldridge, Die Reinigung des Abwassers ton Riihenzuckerfabriken. Das 
Schwemra- u. Waschwasser muB entsandet, dann l l/t-—2 Stdn. lang geklart werden,
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wobei 76—80% der Schwebestoffe u. 50% der organ. Substanz (gemessen ais O-Zehrung) 
beseitigt werden. Das PreBwasser wird mit 600 g CaO je cbm 15 Min. gefloekt, dann 
1% —2 Stdn. lang geklart. Zusatz yon 4%  S T E F F E N S - L a u g e ,  verbessert in beiden 
Fallen die Klarung, so daB naeh 15 Min. Mischzeit u. 1 Stde. Klarzeit 99°/o der Schwebe- 
stoffe entfemt werden. Der anfallende Schlamm wird in Saugfiltem auf 55% W .- G e h .  
entwassert. Tropfkorper sind nieht geeignet, da die Zeit der Einarbeitung zu lange 
ist. (Munic. Sanitat. 7. 350—52. Okt. 1936. East Lansing, Mich., State College, 
Engineering Expt. Station.) M a n z .

H. Jamefelt, Die Einwirhung der Abwasser der Zellstoffabriken auf das Wasser 
und dessen Organismen in  dem Fiu fi Wuoksi. (Mit N. Hagman.) Das W. des finn. 
Flusses Wuoksi, an dem melirere, sowohl naeh dem Sulfit- ais Sulfatverf. arbeitende 
Zellstoffabriken liegen, wurde untersucht. Trotz des stellenweise betrachtlichen 0-Ver- 
brauches war der O-Geh., dank zahlreicher Wasserfalle, befriedigend. Der Geh. an 
freier C02 nimmt an den Wasscrfallen stark ab, ist sonst aber n. bzw. etwas zu hoch. 
Die pH-Schwankungen sind nieht so groB, daB sie groBere Veranderungen in der Orga- 
nismenwelt hervorrufen. Im  FluBwasser wurden Harze u. andere giftige Stoffe nur in 
unschadlicher Konz. gefunden. Ais lastig fiir die Fischerei haben sieh die reiehliehen 
Holzfasern erwiesen. (Suomen Kemistilehti 9. A. 96—100. 25/9. 1936. [Orig.: finn.; 
Ausz.: dtsch.]) B e c k  m a n n .

L. H. Kessler, G. A. Rohlich und J. Smart, Geslufle Beluftung von Belebl- 
schlamm. Die Luftzufuhr muB fiir die zu Beginn starlcste O-Aufnahme ausreichen, 
kann aber spater entspreehend yermindert werden, wobei die NORDELL-Zahl ais MaB- 
stab yerwendet wird. Bei gleicher Menge des Belebtsehlamms ist die Zeit, in der gleieho 
O-Aufnahme eintritt, der Starkę des Abwassers proportional. (Munic. Sanitat. 7. 
268—71. Aug. 1936. Univ. of Wiseonsin.) M a n z .

Harry E. Schlenz, Erfahrungen uber das Schdumen in Faulraumen. Uberblick 
iiber Ursachen des Schaumens in Faulraumen durch Einfiihrung zu groBer Frisch- 
schlammengen, zu rasche Faulgasentw., Art der Organismen bzw. des Abwassers aus 
Waschereien, Konseryenfabriken, Brennereien, AbhilfsmaBnahmen. (Sewage Works J . 8-

A. W. Wyman, Verbrennung der Abgase in der Schlammtrocknungsanlage in 
Pasadena. Die iibelriechenden Abgase der Schlammtrockner werden erst durch Ein- 
spritzen von W. entstaubt, dann in zwei abwechselnd durchstromten, mit Gesteins- 
broeken gofullten Kammem auf 667° vorgewarmt u. verbrannt. (Sewage Works J . 8- 
592—96. Juli 1936. Pasadena, Calif.) MANZ.

Barrett Co., New York, N. Y., iibert. von: Stuart Pannelee Miller, Searsdale, 
N. Y., V. St. A., Entphenolierung von Wassem. Ais Extraktionsmittel benutzt man h. 
Teer, welcher durch Vakuumdest. von Phenol befreit worden ist. Naeh der Extraktion 
wird das Phenol aus dem Teer wieder durch Yakuumdest. gewonnen. Vorr. (A. P.
2 045 607 vom 24/1. 1930, ausg. 30/6. 1936.) Nouvel.

Barrett Co., New York, N. Y., iibert. yon: Stuart Parmelee Miller, Searsdale, 
N. Y., V. St. A., Entphenolierung von Wassem. Ais Extraktionsmittel benutzt man 
Teerole vom Kp. 230—375°. Aus diesen, welche schwerer sind ais W., wird das Phenol 
durch Dest. mit Hilfe indifferenter Gase gewonnen. Vorr. (A. P. 2 045 608 yom

Koppers Gas & Coke Co., iibert. von: Ernest B. Kester, Pittsburgh, Pa.,
V. St. A., Gewinnung von Phenol aus Phenolatlauge. Die Hydrolyse des Phenolats 
erfolgt bei erhóhter Temp. u. erhóhtem Druck in Gg\v. eines Losungsm., welches das 
freie Phenol lost, mit der Lauge aber nieht mischbar ist. Naeh Abtrennung des Losungsm. 
wird daraus das Phenol durch Dest. gewonnen. Geeignetc Losungsmm. sind: Bzl., 
Toluol, Lg. oder Gemische von Bzl. u. Aceton, Toluol u. A., Toluol u. Isopropylather, 
Bzl., Aceton u. A. Vorr. (A. PP. 2 043102 vom 26/3. 1934, u. 2 043103 yom 8/12.
1934, beide ausg. 2/6. 1936.) N o u v e l .

609—23. Juh  1936.) M a n z .

12/4. 1930, ausg. 30/6. 1936.) N o u y e l .

V. Anorganische Industrie.
Franz Krczil, Gewinnung von Jod aus solches enihallenden Wassem mitlels Aktiv- 

kohle. Vf. gibt eine Zusammenstellung des Inhaits von die J-Gewinnung aus Wassem 
betreffenden Patentscbriftcn. (Chemiker-Ztg. 60. 983—85. 2/12. 1936.) D r e w s .
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Ta-Yii Chang, Ch’ih Wu und Chang-Chiu Liu, Aktmeruńg von Holzkohle mil 
uberhilzlem Wasserdampf. Die bcsten Ergebnisse werden boi Tempp. von 800—900° bei 
einer Einw.-Dauer von —1 Stde. u. geringem tlberschuB an W.-Dampf erzielt. Die 
erhaltene Kohle zeigte gute Absorptions- u. Entfarbungsfiihigkeit. (J . Chin. chem. Soc. 4- 
370—77. Sept. 1936.) D r e w s .

— , Eleklrolylische Natriumgewiknung. Dic von I. J. M o l t k e h a n s e n ,  Briissel, aus- 
gearbeitete Methode geht von geschmolzenen Salzon aus. Fiir die Elektroden ver- 
wendet man andere ais dio zu gewinnenden Metalle, z. B. Al oder Ni in Netzform. 
Zur Trennung dor anod. u. kathod. Prodd. dienen sog. chem. Diaphragmen; diese be- 
stehen aus zwei gewóhnlichen Diaphragmen, zwischen denen sich eine Schicht Soda 
bcfindet. Der Katholyt besteht aus NaNH2, der Anolyt aus NaNOj. Erstcrem gibt 
man, falls rohes N itrat ais Ausgangsstoff dient, neutrale Stoffe hinzu, z. P. Paraffine, 
Naphthochinolin, Chrysen, Carbazol, Anthrapurpurin, Acridin, Anthracen, Anthra- 
chinon, Diphenyl o. dgl., wobei die elektr. Leitfahigkeit durch Zusatz von kolloidalcm 
Graphit erhoht wird. Auf der kathod. Seite besteht das Diaphragma aus Metall- 
netz mit Asbest oder aus einem Gemisch von Asbestfasern mit MgO-Pulver. (Chem. 
Industries 39. 269—70. Sept. 1936.) D r e w s .

James J. Riley, Barium ais chemischer Rohsloff. Statist. Angaben iiber Welt- 
produktion von Ba. Industrielle Yerwendung von Ba-Salzen u. -Verbb. (Chem. 
Industries 39. 13—18. Juli 1936.) D r e w s .

Alden H. Emery und B. H. Stoddard, Talk und Rolispeckstein (ground soapstone). 
(Vgl. hierzu C. 1936-1. 4194.) Bericht 1935. (U. S. Dcp. Interior. Bur. Mines. Mincrals 
Yearbook 1936. 953—62.) P a n g r i t z .

H. W. Davis, Flupspat und Kryólith. (Vgl. hierzu C. 1936- I. 4053.) Amerikan.
Wirtschaftsbericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Mincrals Yearbook 1936. 
963—79.) P a n g r i t z .

Wilhelm Lambrecht, Deulscher Kaolin mul Aluminiumsulfat. Beschreibung von 
Verff. aus der Literatur, die zur Ausarbeitung von Yerff. zur Gewinnung von Al-Sulfat 
aus deutschem Kaolin dienen kónnen. (Farben-Chemiker 7. 326—27. Sept.
1936.) S C H E IF E L E .

G. Gerth und A. B aum garten, Die Aufbereilungsmdglichkeiteii des Zobtener 
Magnesites. Der Zobtener Magnesit kann auf 2 Aiten aufbereitet werden. Durch 
Magnetscheidung laBt sich der Serpentin abtrennen, wodurch ein Konzentrat mit
5—6°/0 Si02 gewonnen wird. Die Flotation ergibt Konzentrate mit 2—3%  Si02 aus 
den Prodd. der Magnetscheidung. Die Allflotation ergibt in einem Gang Konzentrate 
mit 6%  SiO,. Der Erfolg der Flotation beruht auf der Erzeugung eines Hydrogeles 
auf den Bergen yermittels Na-Oloat. (Chemiker-Ztg. 60. 177—78. 26/2. 1936.) Ensz.

— , Gewinnung von Magnesium und Magnesia. Der Werdegang sowie die Durch- 
fiihrung elektrolyt. u. sonstiger Mcthoden zur Herst. von Mg werden an Hand einer 
Reihe von Patentschriften geschildert. (Ind. chimiąue 23. 802—09. Nov. 1936.) D r e w s .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von Wasserstoffsuperozyd. Man elektrolysiert N H ,H S04, bis die Lsg. nicht 
mehr ais 10 g akt. 0 2 im Liter enthalt, vcrd. darauf zum Doppelten des Vol. u. dest. 
die Fl. im Betrag der zugegebenen W.-Menge ab. Die Restlsg. geht erneut zur Elek
trolyse. (Belg. P. 407 978 vom 19/2. 1935, Auszug veróff. 28/8. 1935. F. Prior. 20/2.
1934.) ' ' Nitze .

Guido Tedeschi und Bruno Finzi Contini, Bologna, Kontinuieńichc Herstellung 
von Schwefeldiozyd. Gepulyerter Pyrit wird mit einem Teil der Verbrennungsluft in 
eine Verbrennungskammer eingeblasen, welcher der Rest der Verbrennungsluft in 
iibcrhitztem Zustand zugefiihrt wird. Der Warmeinhalt der Abgase wird zur Dampf- 
erzeugung benutzt; darauf werden die Abgase entstaubt. Sondervorr. hierzu. (It. P. 
325 878 vom 4/12. 1934.) N itZe.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Schwefelsaure.
In dem Verf. des Hauptpatentes konnen s ta tt S03 andere Stoffe, die mit W. verd. 
H ,S04 ergeben, yerwendet werden, z. B. Chlorsulfonsaure, S 02C12, konz. H2S04 u. 
Oleum jeden Grades. (It. P. 324815 vom 3/6. 1933. D. Prior. 20/10. 1932. Zus. zu 
It. P, 313 287 ; C. [935. 11. 4488.) N i t z e .

American Platinum Works, V. St. A., Platinkatalysatoren, insbesondere fiir die 
Schwefelsdureherstellung. Ais Triigerstoff dient ein sehr dichtcs Si02-Gel. Das P t wird 
lediglich auf der inneren Oberflaehe dieses Geh abgeschieden, wahrend die iiuBere
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Oberflache einen Pt-freien u. katalyt. weniger wirksamen Stoff ais P t ais tiberzug 
tragt. Meerschaum u. Kieselgur z. B. sind ais Tragerstoff yerwendbar. Der t)berzug 
kann z. B. Fe20 3 u./oder Cr20 3 enthalten. E r kami auch aus einem Gemenge yon 
MgSO., u. Asa0 5 bestehen. Der Gesamtgeh. an P t soli 0,01—0,5% des Katalysator- 
gewichtes betragen. P t kann bis zu 10% durch Bh ersetzt sein. An Aktmerungsstoffen 
kann etwa 1% u. mehr des Gesamtgewichtes vorhanden sein. Diese Aktivierungsstoffe 
werden z. B. ais wss. oder alkoh. Aufschlammung auf die Oberflache der Tragerstoffe 
aufgebracht, worauf eine Trocknung von 60—100° orfolgt. Zur Platinierung wird 
der Tragerstoff m it einer Lsg. von PtCl4 getrankt u. darauf bei Tempp. von 60—100° 
getrocknct. Die Temp. wird dann langsam auf 600° gesteigert. In  gleioher Weise wird 
dann der Aktiyator aufgebracht. Der Meerschaum u. dgl. wird vor der Platinierung 
zu Prefilingen verformt, die bei Tempp. unterhalb 1000° gegliiht werden. (F. P.
803 746 yom 17/3. 1936, ausg. 7/10. 1936. A. Prior. 14/3. 1935.) N it z e .

0. Guillet, Besancon, und Cie rśunies de gaz et d’electricitś, Paris, Ammon-
sulfaiherstdlung. Gasreinigungsmasse wird verbrannt; mit dem S 0 2 enthaltenden Gas 
wird Ainmoniak-W neutralisiert; die (NH4)2S 03-Lsg. wird elektrolyt. oxydiert. (Belg. P. 
402401 vom 4/4. 1934, Auszug yeroff. 8/9. 1934.) Ma a s .

Ammoniague Synthćtifiue et Derivśs (S. A.), Briissel, Herstdlung konzentrierler 
Salpetersaure. N20 4-haltige Gase werden mit sehr lcalter konz. H 2S04 gewaschen. 
Dor Rest der Gase wird mit verd. HN03 gewaschen. Aus der ersten Lsg. wird ein Teil 
des N20 4 durch Erwarmen ausgetrieben u. unter Zusatz von 0 2 m it der Lsg. von N20 4 
in verd. H N 03 zur Rk. gebracht. Vorr. hierzu. (Belg. P. 408 670 yom 28/3. 1935, 
Auszug yeroff. 5/8. 1935.) ŃlTZE.

A. V. LeggO, Melbourne, Australien, Ge.uńnnung von reinem, Arsentriozyd. Das 
rohe As20 3 wird mit oder ohne Zusatz yon Sand an yerschiedene Stellen des Herdes 
einer langgestreckten Ofenkammer von geringer Tiefe aufgebracht. Die Unterseite 
des Herdes wird prakt. in ihrer ganzen Lange durch darunter angeordnete Gasgeneratoren 
in der Weise beheizt, daB man gasfórmigen Brennstoff vom Generator zu langs den 
Seiten der Ofenkammer angebrachten Offnungen leitet u. nahe den Austrittsoffnungen 
fiir den gasfórmigen Brennstoff vorgewiirmte Luft in die Ofenkammer fiihrt, so daB 
der gasfórmige Brennstoff yollstiindig yerbrennt. Das rohe As20 3, sowie die gesamte 
Liinge des Herdes werden auf hoher Temp. gehalten. Zur Erleichterung der Ver- 
fliichtigung des As20 3 wird wahrend der Durchfiihrung des Verf. geriilirt. Die As20 3- 
Dampfe werden in einem Turm kondensiert. Es ist wichtig, daB auf dem Herd stets 
eino ausreichende Riickstandsschicht yorhanden ist, da hierdurch die Sublimation 
des frisch eingefuhrten As20 3 erleichtert wird. (Schwed. P. 86 798 yom 10/4. 1933, 
ausg. 14/7. 1936. Aust. Prior. 11/4. 1932.) Dr e w s .

L’Appula Soc. Anon. per 1’Industria Chimica Italiana, Mailand, Herstdlung 
von Kaliumsulfit bzw. Kaliumdisulfit. CaC03 wird gegebenenfalls in Ggw. von iiber- 
schussigem S 02 mit K H S04 umgesetzt. Die entstehende K 2S20 5-Lsg. kann mittels 
CaO in K 2S03-Lsg. ubergofuhrt werden. Das entstehende CaS03 wird wieder ver- 
wendet. (It. P. 325278 vom 16/11.1934.) N it z e .

Vladimir Rosowsky, Frankreich, Herstellung von Kaliumnitrat. NH4N 03 wird 
mit roher Pottasehe aus Zuckerrubenschlempe bei Tempp. bis zu 200" zur Rk. gebracht. 
Hierbei soli der C02-Geh. der Pottasehe zur Uberfuhrung in  das Ammoncarbamat aus- 
reichon. Das K N 03 wird durch Krystallisation yon den mit der Pottasehe eingefuhrten 
Verunreinigungen getrennt. Man kann auch die Rk. unter Zusatz yon CaCl2 oder 
Ca(N03)2 u. ZuschuB yon KC1 durchfuhren. (F. P. 804 424 yom 17/7. 1935, ausg. 
23/10- 1936.) _ _ _ N it z e .

Asahi Garasee Kabushiki Kaisha, Tokio, Japan, Herstdlung von metallischem 
Nalrium. Es wird eine NaCl-Lsg. in NH3 der Elektrolyse unterworfen, wobei ein dureli- 
dringliches Diaphragma u. eine Metałlkathode benutzt wird. (Belg. P. 410 676 yom 
1/8. 1935, Auszug yeroff. 24/12. 1935.) N it z e .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrolyse von Natriwn-
sulfatlosungen. Bei der Anwendung des Amalgamyerf. wird die Anodo unterhalb u. 
die Kathode oberhalb des Diaphragmas angeordnet, wobei das Hg in Rinnen aus nicht 
leitendem u. chem. widerstandsfahigem Stoff, z. B. aus m it Hartgummi iiberzogenen 
Rinnen aus Fe, die auf dem Diaphragma aufliegen, enthalten ist. Das Diaphragma 
besitzt Blattform u. ist geloeht. Die Anodę kann gewellt sein u. dem Diaphragma 
unmittelbar anliegen. (E. P. 455429 vom 9/5.1936, ausg. 19/11.1936. D. Prior. 
4/10.1935.) N it z e .
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A. A. Tschishin, P. B. Shiwotinski und R. S. Koltowa, U. S. S. R., Reinigung 
yon Eleklrolytkochsalzlaugen. Dio Reinigung erfolgt in ublicher Weise mittels Soda, 
Atzalkali u. BaCI2, wobei jedoch zwecks sclmellerer Abscheidung der Ndd. den Laugcn 
Leira. Gelatine oder Agar-Agar zugesetzt werden. (Russ. P. 47 683 vom 9/3. 1936, 
ausg. 31/7. 1936.) RICHTER.

Charles Paul Marie Jeanprost, Frankreich, Reinigen von Losungen. Es solleu 
mit den aus den Lsgg. zu entfernendcn lonen Komplexsalze gebildet werden. Zum 
Entfernen yon Ca- u. Fe-Verunreinigungen aus einer NaHS04-Lsg. wird z. B. eine 
Phosphorsaure oder ein phosphorsaures Salz zugesetzt, wodurch ein KompIexsalz 
entstehen soli, das abgeschieden werden kann. Zur Reinigung von Lsgg., die kolloidale 
Bestandteile u. 1. organ. Verbb. enthalten, werden Persalze, Persauren u. Peroxyde 
zugegeben. (F. P. 802 059 vom 14/5. 1935, ausg. 26/8. 1936.) H o r n .

Polytechnic Development Corp., New York, ubert. von: Elmer E. Dougherty, 
Gien Ridge, N. J., V. St. A., Verarbeilung von Dolomit. Der Dolomit wird in 2 Teile 
geteilt. Die eine Halfte wird mit H 2S04 behandelt u. darauf mit CaCl„-Lsg. gelaugt. 
Hierbei entsteht eine MgCL-Lsg. neben CaS04. Die andere Halfte des Dolomits wird 
hydrolysiert u. mittels der im ersten Teil des Verf. anfallenden MgCl2-Lsg. in CaCl2 u. 
Mg(OH)„ umgewandelt. Das Verf. wird im Kreislauf durchgefiihrt. Zeichnung hierfiir. 
(A. P. 2"058141 yom 11/2. 1925, ausg. 20/10. 1936.) N it z e .

Soc. Anon. Miniere e Fonderie d’Antimonio, Rom, Her stellung von Antimon- 
oxyd. Metali. Sb wird in einem Muffelofen mit AuBenbeheizung geschmolzen. Nach 
der Sohmelzung wird auf 800° iiberhitzt u. li. Luft unter starkom Druek, z. B. bei 
500 cm W.-Saule, mit einem solchen Neigungswinkel auf das gesehmolzenc Metali 
geleitet, daB die gesamte Metalloberflache von dem Luftstrom bestriehen wird. Die 
entstehenden Oxydationsprodd. werden durch Saugwrkg. in Abkiihlriiume u. dann 
in Sammelbehiilter (Sackfilter) geleitet. Das crhaltene Sb20 3 ist frei von Sb20 4. Vorr. 
hierzu. (It. P. 293 993 yom 1 1 / 1 1 . 1930.) " N it z e .

D. N. Finkelstein, U. S. S. R., Darstellurig von Kupferoxydul. Eine CuS04-Lsg. 
wird unter Zusatz von Glykosesirup (Abfallo bei der Glykosegewinnung) ais Red.- 
Mittel m it Alkalien behandelt. (Russ. P. 47 685 vom 2/10.1935, ausg. 31/7. 
1936.) R ic h t e r .

General Manganese Corp., iibert. yon: John D. Mac Carthy, Detroit, Mich.,
V. St. A., AufschliefSen ton Manganerzen. Um Mn-Verbb. aus Erzen zu gewinnen, 
dio neben Mn noch wesentliche Mengen von Fe, Si02 u. CaO enthalten, werden dio 
Erze mit NH4C1 gemischt u. gordstet. Das Rostprod. wird aufgescklammt u. m it CaC03 
behandelt, wodurch unl. MnC03 u. 1. CaCL gebildet wird. (A. P. 2 044799 vom 26/1. 
1931, ausg. 23/6. 1936.) " H o r n .

Charles S. Vadner, Winnemucca, Nev., V. St. A., Mangandioxyd. Mn20 2(0H)2, 
das z. B. durch Behandeln einer Mangandithionatlsg. mit NH3 u. Luft gewonnen ist, wird 
in Ggw. feuchter L uft calciniert, wodurch Prodd. mit yersehiedenem Mangandioxydgeh. 
entstehen konnen. Die Calciniertemp. soli unter 400°, zweckmaBig boi 250—305° 
liegen. (A. P. 2042814 vom 2/3. 1931, ausg. 2/6. 1936.) H o r n .

National Lead Co., New York, N. Y., ubert. von: Alexander Stewart, Roselle, 
N. J., V. St. A., Bleilósungen. Um dio Konz. von PbO in alkal. Lsg. erhohen zu konnen, 
wird Sb.,03 zugesetzt. Man kann zur Herst. der Lsgg. auch von Pb(Sb02)2 ausgehen 
oder z. B. Zn(Sb02)2 oder KSb0C4H40 6 zusetzen. (A. P. 2 047 040 yom '4/11. 1932, 
ausg. 7/7. 1936.) H orn .

Chemische Werke Schuster & Wilheimy Patentverwertungs-G. m. b. H., 
Reiehenbach, Herstdlung von Mennige nach D. R. P. 590 481, dad. gek., daB das 
Dispergieren des geschmolzcnen Pb mit Sand unter einem erhohten, yorzugsweise 
nur schwach erłióhtern Druek von z. B. 1,5 a t des gasfórmigen Oxydationsmittels 
durchgefiihrt wird. Eine Dispersion von 7 kg Pb u. 10 kg Sand wird z. B. zunachst
3 Stdn. mit Luft unter Atmospharendruck u. dann 3 Stdn. mit 0 2 von 1 atu behandelt. 
Nach dem Absieben soli sieh eine Mennige von 88,2% Pb30 4 ergeben. (D. R. P.
633 620 KI. 12 n vom 30/10.1932, ausg. 31/7.1936. Zus. zu D. R. P. 590 481; C. 
1934. 1. 2959.) H o r n .

Titanium Alloy Co., V. St. A., Reinigung von Zirkon. Das z. B. gem ii B E. P. 
444285 (C. 1936. II. 1410) yorgereinigte Gut wird in Ggw. von hochstens 1% C mit Cl2 
oder einem anderen Halogengas bei einer Temp. (im allgemeinen etwa 950°) behandelt, 
bei der die gebildeten Chloride der Yerunreinigungen yerfliiehtigt werden. Aus einem 
yorgereinigten ZrS04 mit 0,2% T i02 u. ■ 0,1% Fe20 3 wurde ein Erzeugnis erhalten,xix. i. . . .  79
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das kein TiO„ u. uur 0,03% Fe20 3 enthielt. (E. P. 450 053 vom 10/7. 1935, ausg. 
6/ 8. 1930. F . P. 793 583 vom 8/ 8. 1935, ausg. 27/1.1936.) Ge is z l e r .

G. A. Ronsh, Minerał industry; v. 44, 1935; its statistics, technology and trade. New York:
Mc Graw-Hill. 1936. (754 S.) 8°. 12.00.

VI. Silicatcłiemie. Baustoffe.
Vielhaber, Boraz ais Muhlenzusatz. In  der" kalten Jahreszeit muB die Zugabe 

von Salzen yorsichtig erfolgen oder aber es muB dafiir Sorge getragen werden, daB 
die M. nicht zu k. yerarbeitet wird u. daB der Auftrag schnell trocknet, um Auskrystalli- 
sieren von Borax zu vermciden. (Emailwaren-Ind. 13. 363—65. 1936.) P latzjlann.

J. W. Mellor, Bas Rissigwerden und Abrollen von Olasuren. Warmeausdehnungs- 
koeff. von M. u. Glasur. Mimikry des ReiBens u. Abroilens. Elastizitat u. Zahigkeit 
einer Glasur. Der Mechanismus des ReiBens u. Abroilens. Erstarren oder Einfrieren 
einer Glasur. Viscositat von Glasuren. Die yerzógerte Zusammenziehung von Gla- 
suren u. ihr aufgeschobcnes Rissigwerden. Das Altern oder der Witterung Ausgesetz- 
sein von Glasuren. Zwischenschicht zwischen Glasur u. Scherben. Einfl. des Fl.-Ge- 
wichtes der Glasur auf das Haarrissigwerden. Einw. der Geschwindigkeit der Ab- 
kiihlung oder der Wiedererhitzung glasierter Ware auf das ReiBen. Einw. der Porositat 
des Scherbens auf das ReiBen. Einfl. des Gefiiges des Scherbens auf das Haarrissig
werden. Griinde fiir das Auftreten von Haarrissen an einer Stelle, wahrend andere 
verschont bleiben. Einfl. von Veranderungen im Geh. u. Feinheitsgrad der in der M. 
befindlichen Si02 (Quarz) auf das Haarrissigwerden u. Abrollen. Vermeidung von 
Glasurrissen durch feinere Mahlung des (Juarzes. Irrefiihrendes Verh. von F lin t u. 
Quarz. Einw. des Gluhens auf die Natur des SiO., (Flint bzw. Quarz). Wrkg. yon 
Anderungen in der Zus. einer M. auf die Haltbarkeit einer Glasur. Wrkg. der Ande- 
rungen in der Zus. der Glasur auf ihre Haltbarkeit. Seg ers  Regeln fur Rissigwerden 
u. Abrollen. Zeitweilig auftretendes Haarrissigwerden. Das Haarrissigwerden gla
sierter Platten wahrend ihrer Verwendung (Einfl. des Zementmortels, Einfl. einer 
langerdauernden Einw. von W. auf Platten). Prufung der Neigung zum Haarrissig
werden. Unters.-Verff. fiir Rissebldg. (Sprechsaal Keram., Glas, Email 69. 386. 
42 Seiten bis 548. 1936.) P la tzm an n .

H. Móhl, Bemerlcungen zu einer unscheinbaren, aber wichtigen Feststellung in der 
Mellorsdien Arbeit: „Das Rissigwerden und Abrollen von Glasuren“. In  Erganzung 
zu Yorst. Abliandlung yon MELLOR wird darauf hingewiesen, daB, wenn nur derWarme- 
ausdehnungskoeff. ais entscheidend fiir Haarrisse oder Abplatzen angesehen wird, 
hóherer Brand die Haarrisse yermindert u. das Abplatzen Yermehrt, wahrend niederer 
Brand die Haarrisse yermehrt, aber das Abplatzen yermindert. (Sprechsaal Keram., 
Glas, Email 69. 690—91. 19/11. 1936.) P la tzm a n n .

Richard Aldinger, Wasserlósliche Bestandteile im Email. Die Emailschlicker ent
halten geringc Mengen an wasserlosl. Bestandteilen, die zum Teil erwiinscht sind, weil 
sio die Auftragsfahigkeit erleichtern. Bei Zunahme dieser Anteilo treten indessen 
Fehler auf, die in der Bldg. yon W.-Streifen u. schaumigen Randern sowie im Aus- 
wittern der Emails bestehen. Die zuerst genannten treten besonders bei wasserlosl. 
Salzen auf, die wahrend des Einbrennens unter Gasentw. zers. werden. Das Auswittem 
beruht auf der Anwesenheit yon alkal. Chloriden, Sulfaten u. Chromaten, dio zwar 
beim Einbrennen nicht zers., aber spater din-eh die Luftfeuchtigkcit ausgelaugt werden. 
Vf. erortert die Ursachen, die fiir das Entstehen gróBerer Mengen an wasserlosl. Stoffen 
yerantwortlich sind. Es wird ein fiir den Betrieb geeignetes einfaches Verf. angegeben, 
das es ermoglicht, den Emailschlicker beim Verlassen der Miihle auf dio Anwesenheit 
schadlicher Mengen losl. Salze zu prtifen. Um Fehler zu yermeiden, wird empfohlen, 
die Menge wasserlosl. Stoffe im Email so niedrig wie moglieh zu halten u. bei Deck- 
emails auf die Verwendung yon Soda, Borax u. Bittersalz ais Stellmittel zu ver- 
zichten. (Keram. Rdsch. Kunstkeram. 44. 595—97. 10/12. 1936.) P latzm ann .

R. Vernier, Emailliertes Eisenblech. Besprechung der bei Emailblechen auf- 
tretenden Fehler sowie dereń Vermeidung, der zu stellenden Anforderungen u. der 
Verwendungszwecke. (Metallurgie Construct. mćean. 68 . Nr. 16. 13—15. 15/8. 
1936.) P latzm ann .

Marvin O. Lewis, Porzellanemaillierung in China. (Enamelist 14. Nr. 1. 32—34.
61. Okt. 1936.) P latzm ann .
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M. W. Alexejew und Je. M. Cliworosstjanskaja, Die Verwendung von leichl- 
schmelzenden bleilosen Glasuren zur Bedeckung von Platten aus den Ziegdlonen der 
Ukrainę. Die Herst. von Platten, sowie farblosen u. farbigen Pb-freien Glasuren aus 
einheim. Materialien wird besprochen. Gute Resultate wurden bei gefritteten Glasuren 
erzielt. Es werden folgende Zuss. ais dio besten yorgeschlagen: 1. Swetlanowsksand 
46%, Peldspat 40%, Soda 11%, Kreide 3% (P- 920°, durchsichtig, guter Glanz);
2. Swetlanowsksand 53,3%> Feldspat 20,0% Soda 16%, Kreide 1,7%, zur Farbung 
6%  CoO (F. 940°, dunkelblau, guter Glanz) zur besseren Farbwrkg. wird ein Gcmiscli 
aus 1 Teil von 2. mit 3 Teilen der Glasur 1. empfohlen; 3. Swetlanowsksand 63,3%, 
Feldspat 20%, Soda 16%, ICreido 1,7%, zur Farbung wurdo 3% Cr20 3 zugegeben 
(F. 940°, grun, guter Glanz). Die Fritte wurdo durch Zusammenschmelzen der fein 
gemahlenen u. in der Kugelmiihle gemischten (6 Stdn.) Bestandteile bei 1400° her- 
gestellt. Die Fritte wurde naeh dem Abkiihlen fein gemahlen, mit W. angepastet u. 
auf die gebrannten Platten durch AufgieBen oder Eintauchen der P latten in die Glasur 
aufgetragen. Die erhaltenen glasierten farbigen Platten konnen naeh ihren physikal.- 
mechan. Eigg. fiir AuBen- u. Innenauskleidungen benutzt werden. (Baumater. [russ.: 
Stroitelnyje Materiały] 1936. Nr. 5. 25—31. Mai.) V. F u n e r .

Marc Antoine Foex, Einuńrkung von Wasserstoff auf Alkaliglaser bei hoher 
Temperatur. Es wurdo die Einw. von strómendem H 2 auf Proben yon yerschieden 
zusammengesetzten Alkalisilicatgldsem, die sieh in Pt-Schlingen befanden, in dem 
Temp.-Bereich von 800—1200“ untersucht. Analyt. wird naehgewiesen, daB der bei 
den Proben beobachtbare Gewiehtsyerlust auf einem Verlust an Alkali beruht. Ver- 
gleicht man die Gewichtsverluste von einem Na- u. einem K-Silicatglas gleieher Zus., 
so ergibt sieh, daB die Verluste proportional den Mol.-Geww. der Alkalioxyde sind. 
Der in dieser reduzierenden Atmosphare eintretende Alkaliverlust iibt einen starken 
Einfl. auf die Entglasung der betreffenden Glaser aus. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 203. 875—77. 3/11. 1936.) Go t t f r ie d .

K. Fuwa, Eisenoxyd enthaltendeGlaser. IX a. (VIII. vgl. C. 1936. II. 2773.) Die 
Unters. bchandelt den Fali der Verwendung von metali. Pulyem beim Glasschmelzen 
ais Red.-Mittel. Es wurden Zn u. Mg verwendet. Bei einigen Rei hen tra t eine Gelb- 
farbung s ta tt einer Blaufarbung auf, trotzdem der Geh. an FeO m it zunehmendem 
Metallpulyerzusatz gestiegen war. Die Ursache dieser Erscheinung ist bisher nieht 
geklart. (Dainippon Yogyo Kyokwai Zasshi [J. Japan. ceram. Ass.] 44. 297—306. 
1936. [Naeh engl. Ausz. ref.]) P latzm ann .

K. Fuwa, Eisenozyd enthaltende Glaser. IX b. (IXa vgl. yorst. Ref.) Glassatzen, 
die wechselnde Mengen FeO +  Fe20 3 enthielten, wurden 0,1, 0,5 u. 1% Al-Pulyer bzw.
1, 4 u. 8%  SnCl2 zugesetzt u. die dadureh hervorgerufenen Anderungen in der Ab
sorption der Glaser festgestellt. Al erzeugt Graufarbung, wahrend Glaser mit SnCl2- 
Zusatz blaulich werden. In  allen Fallen nimmt der Geh. an FeO zu, wahrend derjenige 
an Fe20 3 abnimmt. (Dainippon Yogyo Kyokwai Zasshi [J. Japan. ceram. Ass.] 44. 
367—75. Juni 1936. [Naeh engl. Ausz. ref.]) ROLL.

K. Fuwa, Eisenozyd enthaltende Glaser. X. (IX. ygl. yorst. Ref.) In Lithiumosyd- 
Kalk-Kieselsaureglasern wurden wachsende CaO-Mengen durch Fe2Ó3 ersetzt. Glaser, 
die der oxyd. Zus. 72% Si02, (12—x)%  CaO, 16% Li20  entspraehen, wobei x  zwischen
0 u. 12% Fe20 3 rangierte, sind geschmolzen worden, worauf ihre allgemeinen Charakte- 
ristika, ihre FeO-Gehh., ihre tatsachliche oxyd. Zus. durch chem. Analyse u. ihre 
Durchlassigkeitskuryen bestimmt wurden. Da die korrodierende Wrkg. des Lithium- 
oxydglases auf die Schmelztiegel viel gróBer ais die der entsprechenden Natron- u. 
Kaliglaser war, wurden die Verss. auf solche im Laboratorium beschrankt, indem die 
Schmelzen in móglichst kurzer Zeit in Mengen yon 250 g Glas in einem elektr. GLOBER- 
Ofen hergestellt wurden. Es werden Ergebnisse der chem. Analysen mitgeteilt, aus 
denen heryorgeht, daB die Menge an Tonerde in dieser Glasreihe wesentlich gróBer 
ais in den Serien der anderen Alkaliglaser ist, u. daB weiter auch das %-Verhaltms 
FeO/FeO +  Fe20 3 der Lithiumglaser sieh yon dem der Natron- u. der Kaliglaser unter- 
scheidet, was yermutlich auf die kleinen Schmelzen u. das Umruhren zur V'ermeidung 
der UngleichmaBigkeit des Glases zuriickzufuhren ist. Hinsiehtlieh der Durchlassigkeits
kuryen ergab sieh gegen die anderen Alkaliglaser kein bemerkenswerter Unterschied. 
(Dainippon Yogyo Kyokwai Zasshi [J. Japan. ceram. Ass.] 44. 542—46. Aug. 1936. 
Res. Lab. Tokyo Electric Co. [Naeh engl. Ausz. ref.]) PLATZMANN.

Erich Rabald, Einige Fortschritte auf dem Gebiete des Steinzeugs. Vf. weist auf die 
Verbesserungen der Zug- u. Druckfestigkeit sowie der Temp.-Leitfahigkeit hin. Durch
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Zusatz von SiC wurde eine iiber der yon Hartporzellan liegende Warmeleitzahl erhalten. 
Durch Korundzusatze wurden besonders yerschleiBfeste Stcinzeugartcn erhalten. 
(Chem. Apparatur 23 . Nr. 20. Werkstoffe u. Korros. 71. 25/10. 1936.) PLATZMANN.

Mathias Reitz, Unterschiede zwischen Steingut und Feuerton. Steingut ist eine 
Ware mit hartem, weiBem, porosem Scherben, der durchlassig fiir Fil. u. Gase, gleich- 
maBig fein im Bruch u. mit durchsichtigen Glasuren versehen ist, wahrend Feuerton 
niclits weiter ais ein Schamottesteingut darstellt. Es werden die verschied. Rohstoffe, 
die Formgcbung, das Glasieren u. die Eigg. bcidcr Fabrikatc kurz besprochen. (Keram. 
Rdsch. Kunstkeram. 44 . 583—84. 3/12. 1936.) P l a t z m a n n .

M. A. Dnesstrowski, Zur Frage der Klassifiziernng der Lalninsker Tone. Dio 
untersuchten Tone werden nach Normen der Feuorfestigkeit, des Gliihyerlustes u. des 
Geh. an A120 3 +  8?i02 in eine bas. u. eino halbsaure Gruppe (Schamotteklasse u. halb- 
saure KJasse mit Unterklassen A u. B) eingeteilt. Dic Mangel des bisher vcrwendeten 
Klassifizierungssysteme werden krit. gepriift. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4 . 
301—07. Mai 1936. Ssemiluki.) R. K. Mu l l e r .

Jlllijs Eiduks, Letłldndische Tone ais Rolisloffe zur Klinleerherstellung. Es wurden 
30 yorschiedene Tono analysiert u. techn. untersucht. Lettliind. Tone enthalten zumeist 
viel Eisen u. Alkali. Bei don devon. Tonen sind die Alkalicn meist im Glimmer u. Feld- 
spat gebunden; diese enthalten auch gewohnlich mehr Glimmer ais dio ąuartaren Tone. 
Bei der TeilchengroBenbest. nach dem Sedimentationsverf. zeigte es sieh, daB der Geh. 
an feinsten Teilen bei solchen Tonen am hochsten war, die den hochsten Al20 3-Geh. 
besaBen. Nach der Methode von RlEK E wurde fiir samtliche Tone die Plastizitat be- 
stimmt. Dio feinsten Tono waren auch die plastischsten. Dio Troekcnsehwindung 
der Tone schwankte yon 4,4—10%, die Gesamtschwindung yon 11—13°/o- Die deyon. 
Tono besitzen hoheren Kegel-F ais die ąuartaren Tone. Das Intervall zwischen Er- 
weiehungs- u. Schmelzpunkt betrug fiir die deyon. Tone 130—410°, fiir dic quartaren
40—120°. Weiter wurde die Druckfeuerbestandigkeit gcmiiB DIN 1064 untersucht. 
Fiir die technolog. Unterss. wurden Klinker nach dem NaB- u. Troekenverf. hergestellt. 
Das Brennen erfolgte boi yerschiedenen Tempp. sowohl oxydierend wio reduzierend. 
Fiir dio gebrannten Proben wurden Gesamtschwindung, W.-Aufnahmeyermogen, 
scheinbaro Porositat, Druckfestigkeit, Struktur usw. bestimmt. Die Druckfestigkeit 
war am groBten bei den Proben, die m it hohem Druck gepreBt worden waren. Bei 
naBgoprefiten Wiirfeln betrug die maximale Druckfestigkeit 940 kg/qcm, bei den 
trocken gepreBten dagegen 2500 kg/qcm. Bei sehr stark reduzierendoin Brand erhalt 
man oft ganz oder teilweise deformiertc Proben. Es empfiehlt sieh, die Proben mit 
Klinkerscherben oder Sand zu magern, besonders sofern die Tone leieht sintern. So 
ergaben Fe-reiche Tone nur dann einwandfreie Proben, wenn sie gemagert (20—30%) 
waren. Bei der Best. der Schlagbiegefestigkeit wurden Werte erhalten, die ebenso gut 
waren wie die techn. Porzellans. Die gebrannten Klinker erwiesen sieh ais frostbestandig 
u. weitgeliend saurefest. Bei Abnutzbarkeitsprufungen wurden Abschloifyerluste von 
0,12—0,20 ccm/qcm erhalten. Beobachtungen an DunnschUffcn zeigten, daB beim 
Brennen Veranderungen m it den feineren Anteilen stattgefunden hatten, u. daB sieh 
dabei die yerschiedenen eutekt. Verbb. gebildet hatten, aus denen sieh dann ver- 
schiedene krystalline Stoffe ausschieden. Bei den deyon. Tonen wurden dio Sinterungs- 
erscheinungen durch die Eisenoxyde u. Alkalien bedingt. Auf Grund der Unterss. 
folgerte der Vf., daB einige der lettland. Tone geeignet sind zur Herst. von Klinkcni. 
(Latyijas Univ. Raksti [Acta Univ. Latyiensis] Chem. Ser. 3. 25—143. 1936. Riga, Univ., 
Chem. Fakultat. [Orig.: lott.; Ausz.: dtsch.]) PLATZMANN.

J.W. Kljutscharow und S. A. Lówenstein, Hochtonerdehaltige Massen.
II. Andalusitmassen. (I. ygl. C. 1936 . II. 1223.) Vff. untersuchen die Eignung yerschied. 
russ. Tone ais Bindemittel fiir Andalusitmassen. Der Alkaligeh. in den fiir die Massen 
yerwendeten Andalusite soli 1% nicht iibersteigen. der Geh. an A1,03 nicht weniger ais 
58% betragen. Die Massen kónnen aus Andalusit oder aus Andalusitschamotte hor- 
gestellt werden, oder aus beiden gemischt sein; die Schamotte muB dabei ca. 60—70% 
Andalusit enthalten; Mahlung auf 0,2—0,5 mm KorngroBo genugt. Man brennt etwa
4 Stdn. bei 1500°; Vorbrennen des Andalusits ist unzweckmaBig. iSIan mischt die 
Komponenten trocken u. setzt dann erst W. zu. Formen u. Trocknen der Andalusit
massen erfolgt wie bei anderen Schamottewaren. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory]
4 . 188—96. April 1936. Leningrad, Inst. f. feuerfeste Stoffe.) R. K. MULLER.

J. W. Kljutscharow und S. A. Lówenstein, Hochtonerdehaltige Massen.
III . Cyanitmassen. (II. vgl. yorst. Ref.) Die m it einem Cyanitkonzentrat des Urals
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(85—90°/o Cyanit) ais Magerungsmittel liergestellten feuerfesten Masseh werden ein- 
gehend untersucht. Die KomgroBe des Cyanits soli 2 mm nicht iibersteigen bei einem 
Mindestgeh. yon 40°/o Feinkom (unter 0,2 mm). Kombinierte u. reine Schamotte- 
massen sollen ca. 70%, Cyanit enthalten bei einer maximalcn KorngróBo von 0,2 bis
0,3 mm. Man brcmit bei 14G0—1480°, wobei 4 Stdn. auf Hóchsttemp. gehalten wird. 
Die Komponenten werden trocken gemischt u. dann mit 16—18% W. yersetzt. Der 
endgiiltige Brand erfolgt am besten bei 1520—1550°. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneu- 
pory] 4. 252—60. Mai 1936. Leningrad, Inst. f. feuerfeste Stoffe.) R . K. Mu l l e r .

S. A. Lówenstein, HochtonerdeJialligc Massen. IV. Andalusit-Korundmassen. 
(III. ygl. yorst. Ref.) Der W.-Geh. der zum halbtroekonen Pressen bestimmten Anda- 
lusitkorundmassen betragt je nach dem Magerungsgrad 6—10%, bei ungebrannten 
Massen 12—15%, fur piast. Trocknung 14—18%. Vf. untersucht den Schwund an der 
Luft u. im Ofen, die W.-Absorption, Porositat, Gasdurchlassigkeit, median. Festigkeit, 
Bestandigkeit gegenuber Deformation bei Belastung, Feuerfestigkeit, Temp.-Bestandig- 
keit u. Bestandigkeit gegen Schlacken. Der Geh. der Massen an Andalusitkorund soli 
mindestens 60—70% betragen, die KomgroBe bis 3 mm (ca. 50% unter 0,5 mm; bei 
Schamottemassen 0,3—0,5 mm). Man brermt bei 1520—1540° unter 6—8-std. Einhalten 
der Hóchsttemp. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 360—69. Juni 1936. Lenin
grad, Inst. f. feuerfeste Stoffe.) R. Iv. Mu l l e r .

J. W. Kljutscharow und A. G. Maranz, Hocldonerdehaltige Massen. V. Sialit- 
und Alilmassen. (IV. ygl. yorst. Ref.) Aus Sialit- u. Alitgesteinen (Sialit: Al20 3/S i02<^ 1, 
Alit: Al20 3/S i0 2 1) aus einem russ. Vork. werden feuerfeste Massen liergestellt u.
dereń Eigg. untersucht. Es zeigt sich, daB dio Ausgangsstoffe in der Zus. starkę Schwan- 
kungen aufweisen, die zuverliissige Unterss. erschweren. Fiir halbtrockenes Pressen 
muB man 15—25%, fiir piast. Formung 25—30% hochwertigen Ton yerwenden. Ais 
Brenntemp. wendet man je nach dem Ausgangsstoff 1500—1580° an (4—6 Stdn. bei 
Hóchsttemp.). (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 401—14. Juli 1936. Leningrad. 
Inst. f. feuerfeste Stoffe.) R. K. Mu l l e r .

W. W. Gontscharow und A. T. Kleinberg, Zur Mineralogie der feuerfesten 
Massen mit Forsterit. Aus Talkmagnesitgestein kann man feuerfeste Massen mit Forsterit 
oder Forsterit +  Periklas erhalten. Die Rk. zwischen Talk u. Magnesit beginnt bei 
1450—1500° quantitativ zu verlaufen. Fiir die Zus. u. Mikrostruktur spielt die Dauer 
des Erhitzens auf die Hóchsttemp. eine wesentliche Rolle, die Abkiihlungsgeschwindig- 
keit ist dagegen yon geringem EinfluB. Um hochfeuerfeste Massen zu gewinnen, kann 
man dem Gemisch noch Magnesit im UberscliuB zusetzen. Erhohung des PreBdruckes 
bewirkt einen besseren Kontakt zwischen den Komponenten u. fiihrt zu dichteren u. 
forsteritreicheren Massen. Ahnlicli wie Erhohung des PreBdruckes wirkt auch ein 
Vorbrennen des Talks. Durch Erhohung der Temp. auf 1600—1700° wird weitere Ver- 
yollstandigung der Rk. erreiclit. Bei hóhercm Fe20 3-Geh. des yerwendeten Magnesits 
wird infolge Bldg. von Mg-Ferrit die Rk. erschwert. Durch Zusatz yon Ton oder durch 
feine Malilung kann man eine Herabsetzung der Porositat erzielen. (Feuerfeste 
Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 205—13. April 1936. Leningrad, Inst. f. feuerfeste 
Stoffe.) R. K. M u l l e r .

D. P. Segshda, Feuerfeste Tone der Belkinolagerstdtte. Von den untersuchten
Tonen eignen sich diejenigen mit dem hóchsten Geh. an A120 3 u. entsprechender Feuer
festigkeit am besten zur Herst. yon Schamottewarcn, diejenigen mit hoherem Geh. an 
Sand fiir dio Fabrikation halbsaurer Waren der Kiasse A u. die Glimmertone fiir die 
Herst. minderwertigerer Schamottewaren. Vf. teilt in Tabcllen dio Zus. u. die keram. 
Eigg. der yerschiedenen Tone mit. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 307—11. 
Mai 1936. Jekaterinburg [Swerdlowsk.]) R. K. Mu l l e r .

S. J. Tabakow und W. W. Belowodski, Nochmals uber hitzefesten Magnesit. 
Gegeniiber einer neueren Veroffentlichung yon K o sl o w  (ygl. C. 1936 . II . 673) machen 
Vff. auf Grund friiherer Arbeiten (C. 1935 . II. 2261. 1936 . II. 673) Prioritatsanspruche 
geltend. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 295—97. Mai 1936.) R. K . Mu l l e r .

G. D.. Tschemouss, Tridymitdinas aus krystallinen Quarziten. Aus kryst. Quar- 
ziten wird unter Zusatz von Fritten aus 0,5% Na20  (in Form yon Soda) u. 1,2% 
Fe20 3 bei Brenntempp. yon ca. 1400° ein Dinas gewonnen, dessen Hauptmasse voll- 
standig in Tridymit umgewandelt ist. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 197 bis 
204. April 1936. Leningrad, Inst. f. feuerfeste Stoffe.) R. K. M u l l e r .

W. N. Schwetzow, Besehleunigter Brand von Dinas in periodischen Ofen. Das 
Brennen yon Dinas in period. Ofen kann um 3 Tage yerkurzt werden, wenn man die Auf-
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heizung um 4 Tage beschleunigt u. dafiir 2 Tage langer auf der Hochsttemp. halt. Die 
Moglichkeit einer weiteren Verkurzung der Abkiihlungsdauer ist noch zu priifen. (Feuer- 
feBte Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 276—80. Mai 1936. Slatoust, Metallurg. 
Fabrik.) _ R. K. MULLER.

A. A. Pirogow, Die Herstdlung ron leichten, feuerfesten und hoćhfeuerfesten 
Materialien unter Anwendung ron Schaumbildnem. Vf. stellt leiehte Dinas-, Schamotte-, 
Magnesit-, Chrommagnesit- u. Korundsteine hor unter Zusatz von Schaummitteln, wie 
Seifenwurzel, Kolophoniumseife u. Tisclilerleim. Wesentlich fiir die Gewinnung hoch- 
wertiger Leichtmassen ist ein hoher Geh. der Suspensionen an Magerungsmitteln u. 
geringer Geh. an piast. Komponente. Ohne herausbrennende Zusatze wie beim Schaum- 
beton konnen leiehte Dinassteine u. dgl. nicht erhalten werden. Dio D. der nach dem 
beschriebenen Yerf. hergestellten Massen liegt etwa bei 1 oder darunter. (Feuerfeste 
Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 260—71. Mai 1936. Charków, Inst. f. feuerfeste 
Stoffe.) R. K. Mu l l e r .

G. O. Gross, Hochschamattehallige Massen. Im AnschluB an die Arbeit yon 
RYBNIKÓW (C. 1936. II. 1043) weist Vf. auf Grund der Patent- u. wissenschaftlichen 
Literatur u. eigener Unterss. auf einige Grundbedingungen hin, dio bei der Herst. von 
Scliamottesteinen einzuhalten sind, z. B. Geh. an Bindeton nicht iiber 4—5%, Mischung 
von Grobkom (bis 5—7 mm) u. Feinkorn (bis unter 1—2 mm) im Verhiiltnis 40—55: 
60—45, Yerwendung von Ton mit niedriger Backtemp., Abwesenheit yon FluBmitteln. 
(Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 369—75. Juni 1936.) R . K . Mu l l e r .

A. A. Gussinski, Zur Frage der Fabrikation ron stiickiger Schamotte. Aus demVer-
gleieh yerschied. Verff. zur Herst. stiickiger Schamotte ergibt sieh dio t)berlegenheit der 
halbtrockenen Brikettierung gegenuber dem piast. u. trockenen Pressen. Es wird ein 
Arbeitsgang fiir die techn. Fabrikation stiickiger Schamotte beschrieben. (Feuerfeste 
M ater. [russ.: Ogneupory] 4. 415—25. Juli 1936. Leningrad, Inst. f. feuerfeste 
Stoffe.) R. K. Mu l l e r .

S. J. Koslow und A. A. Alentjew, Versueh zur Fabrikation ron feuerjester Masse 
„Carbofrax“. Bericht uber die yersuchsweise Herst. yon Platten aus Carborund u. Ton 
u. Vergleick der erhaltenen Prodd. mit amerikan. Fabrikaten (No rton  Co.). Die fertigen 
Platten enthalten 80—81% SiC, 3,46% A120 3 u. 12,77% Si02. (Feuerfeste Mater. 
[russ.: Ogneupory] 4. 426—30. Juli 1936. Charków, Inst. f. feuerfeste Stoffe.) R. K. Mu.

D. S. Tschokolow, Der Einflup der Struktur und der Orientierung der Masse auf 
die Deformation ron feuerfesten Materialien. Bei der Verarbeitung yon Scliamottemassen 
mit der Vakuumpresse konnen Spannungen, die zur Deformation (besonders zum Ein- 
ziehen der Ecken) AnlaB geben, durch Anpassung des Mundstiickes auf die gewiinschten 
Dimensionen des fertigen Stiickes, sowio durch einen Haltepunkt im Augenblick der 
groBten Druckeinw., femer durch geniigende Vortrocknung des Rohstoffes yermieden 
werden. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 272—76. Mai 1936.) R. K. Mu l l e r .

John Lowe, Verhalten der feuerfesten Auskleidung in Kupolófen unter schweren 
Bedingungen. W. soli mit der Kupolofenauskleidung nicht in Beriihrung kommen. 
Beim Abkiihlen durch natiirlichen Zug wird die Lebensdauer des Futters betrachtlich 
erhoht. Neue Auskleidungen sollen yollig trocken sein yor der Inbetriebnahme. Die 
Kupolofen sollen langsam angeheizt werden. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 7. 
236— 47. Okt. 1936.) P la tzm an n .

B. W. Bagley, Zement. (Vgl. hierzu HUGHES u. Mitarbeiter, C. 1936. I. 4197.)
Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 789
bis 807.) P a n g r it z .

I. J. Slobodjanjak, W. J. Kordjukow und L. A. Lewenson. Weifier Zement. 
(Yorl. Mitt.) Die Entfarbung von Zement kann in der Weise Yorgenommen werden, 
daB dem Schlamm so viel NH,C1 oder NaHSO., +  NaCl zugesetzt wird, wie zur Ober- 
fiihrung des yorhandenen Fe20 3 in FeCl3 erforderlich ist; FeCl3 yerfluchtigt sieh beim 
Brennen bei einer zur IClinkerbldg. geeigneten Temp., z. B. 1390— 1420°, dann wird rasch 
abgekiihlt. Naturliche Mergel mit 1— 1,5%  Fe konnen durch Brennen mit rascher Ab- 
ldihlung ohne Anderung des sonstigen Fabrikationsganges in ziemlich helle Iilinker 
ubergefiihrt werden. Auch aus Kalkmergeln mit geringem Fe-Geh. (bis 0 ,5% ) u. relatiy 
hohem Geh. an SiO. erhalt man weiBen Zement, wenn man bis zur Bldg. von '2 CaO ■ Si02 
brennt u. rasch erkalten laBt. Durch die rasche Abkiihlung wird der Ubergang der 
/J-Modifikation von 2 CaO • SiO., in die y-Modifikation yerhindert, die Hydratation von
2 CaO - SiO: beschleunigt u. die Mahlung des Klinkers erleichtert. (Zement [russ.: 
Zement] 4 . Nr. 6. 32— 34. Juni 1936. Kiew, Inst. f. minerał. Rohstoffe.) R. K. Mu l l e r .
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G. S. Palagin, Ober die Verwendung des tauben Oesleins der Odowsker Schie.fere.rze
und der Sch.iefera.sche ais Ttohstoff fiir Portlandzement. Unter den Brennsohiefem des 
Gdowsker Vork. finden sich ca. 1 5 %  Taubgestein. Dieses kann ebenso wie die Schiefer- 
asche zur Horst. von Portlandzement yerwendet werden. Vf. gibt Analysen der Aus- 
gangsstoffe u. des Zements. (Zement [russ.: Zement] 4 . Nr. 9. 29— 31. Sept. 
1936.) R . K . Mu l l e r .

H. Elsner VOn Gronow, Ober die spezifische Oberflache von Zemenien. (Vgl.
C. 1936. II. 1415.) Es wird im AnschluB an eine gleichlautende Arbeit von HORNKE 
darauf aufmerksam gemacht, daB bzgl. der Oberflache der feinsten Fraktion auf den 
Wert- von 3 fi fiir dic feinste KomgroBe zu extrapolieren ist, da im Portlandzement 
Korner unter 3 // Durchmcsser prakt. nicht vorkommen. (Tonind.-Ztg. 60. 1030. 15/10. 
1936.) P la tzm a n n .

H. L. Kennedy, Portlandzement. Einfliisse von Katalyse und Dispersion. Um 
das Zusammenklumpen des Zements bei der Verarbeitung mit W. zum Beton zu ver- 
meiden, wird ein Zusatz (bezogen auf 1 1 Zement) von 2—3 kg einer Mischung von 
Ligninderiw. u. Triathanolaminsalzen benutzt. Die Ligninderiw. haben die spezif. 
Wrkg., den Porengeh. im Beton herabzusetzen, so daB dessen Bestandigkeit gegen Frost 
verbessert wird. In  zahlreichen Tabellen sind die Verbesserungen der Festigkeiten der 
Zemente durch Beigabe des neuen Zusatzstoffes zahlcnmaBig nachgewiesen. Die Beigabe 
erfolgt durch Aufspritzen einer wss. Lsg. auf den Klinker, dessen Vermahlbarkeit durch 
diese organ. Zusatze yerbessert wird. (Ind. Engng. Chem. 28. 963—69. Aug. 
1936.) " E l sn e r  v . Gro no w . '

Rudolf Barta, Der Einfluji der Lagerungsdauer des Portlandzementcs auf seine 
Eigenschaften. (Zement [russ.: Zement] 4. Nr. 5. 33—38. Mai 1936. — C. 1935 . II.

Ń. N. Ssemenowker, Die Erhohung der Qualital ion Schlackenportlandzemenl. 
Vf. stellt folgendc Bedingungen fiir dio Herst. von Scklackenportlandzement guter 
Qualitat fest: Die Hochofenschlacken sollen moglichst viel A120 3 u. moglichst wenig 
MnO enthalten, der Geh. an CaO soli zwischen 46 u. 50% liegen. Der technolog. ProzeB 
wird zweckmaBig so geleitet, daB die Bessemerschlacken ausschlieBlich yermahlen u. 
ais Zusatz zum Klinker yerwendet werden, wahrend die SlEMENS-MARTIN-Schlacken 
in das Rohstoffgemisch gehen. Das Rohstoffgemisch wird so berechnet, daB der Klinker 
moglichst viel 3 CaO • A120 3 enthalt. Die FluBmittel miissen daher yorsichtig dosiert 
werden, bes. bei Mn-reichen Sehlaeken. Der Zusatz yon Gips beeinfluBt die mechan. 
Festigkcit giinstig, auch bei langerem Gebrauch wird eine Herabsetzung der Festigkeit 
nicht beobachtet. Wesentlich fiir gute CJualitat ist auch feine Mahlung. Die Schwan- 
kungen in der Zus. der Sehlaeken machen eine Homogenisierung des Zements notig. 
Dagegen ist langere Lagerung des Klinkers u. des Zements bei Schlackenportlandzement 
nicht erforderlich. (Zement [russ.: Zement] 4. Nr. 6.15—20. Juni 1936.) R. K. Mu l l e r .

Seiji Kondo und Toshiyoshi Yamauchi. Eine Unlersuchung der Kalkaluminate.
VI. Hydratation von Tricalciumaluminat. (VII. ygl. C. 1936 . H . 2873.) Bei yerschie- 
denem W.-Zementfaktor werden auch unterschiedlichc Hydratationsprodd. erhalten. 
Liegt er bei 1 oder daruber, so entstehen zunachst einachsige, opt. positive Krystalle A  
mit den Brechungsindices w — 1,408 u. e =  1,507. Diese sind unbestandig u. wandeln 
sich in einachsig hexagonale, opt. negative Krystalle B  mit co =  1,524 u. e — 1,506 
bald um. AuBerdem entstehen, wenn auch in kleiner Menge, in einem spateren Stadium 
einachsige, opt. negatiye Krystalle C m it co — 1,535 und e =  1,511. Im wesentlichen 
bilden sich also die hexagonalen i?-Ejrystalle. Bei einem unter 1 liegenden W.-Zement
faktor Terlauft die Hydratation ganz anders, da kleine Kómer oder Fasem sich bilden, 
die ins regulare System fallen'(nD =  1,604). Nach der róntgenograph. Unters. andern 
sich diese regularen Krystalle bis zu 35 Tagen nicht. (Dainippon YogyoKyokwaiZasshi 
[J. Japan. ceram. Ass.] 44 . 316—22. 1936. Tokio, Uniy. of Engng., Dept. ceram. Engng. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) P latzm ann .

Yoshiaki Sanada, uber die Hydratation von 4 CaO■ Al.,Oz -Fe2Oy  Die Brown- 
millerit genannte Verb. C,,AF wurde durch 3-std. Brennen der reinen, innig yermischten 
Ausgangsstoffe boi 1400° erhalten. 0,5 g des Brennerzeugnisses wurden mit 50 g W. 
unter AusschluB yonC 02 behandelt. Es bildete sich die Verb. 3 CaO' A]20 3-aq u. die 
Verb. Ca0-Fe20 3-aq. Die Rk. m it W. geht unter Bldg. nadelformiger Krystalle rasch 
vor sich. Gelegentlich treten auch hesagonale Platten u. Rhombendodekaeder auf. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 46 B. Febr. 1936. [Nach engl. Ausz.

2996.) R. K. Mu l l e r .

ref.]) E l sn e r  v . Gro n o w .
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— , Zement mit geringer Erhartungswarme. Die geringe Erhartungswarme dicalcium- 
silioat- u. tetracalciumaluminatferritreicher Zemente wird durch Beispiele aus der 
Literatur belegt. (Rev. Matśriaux Construct. Trav. publ. 1 9 3 6 . 209—10. Sept.) Gr o n .

W. W. Kind, Der Einfluft einer kunsilichen Carbonisierung auf die Salzbestandig- 
keit utul Waeserdurchldssigkeil ton Portlandzementlosungen. (Vgl. C. 1935 . II. 1422.) 
Durch C02-Behandlung („Carbonisieren") wird die Bestandigkeit von Zementlsgg. gegen 
Salzlsgg. erheblich gesteigert: die Zerstorung tr itt bei carbonisierten Zementlsgg. lang
samer u. spater ein. Die W.-Durchlassigkeit wird durch die COz-Behandlung herab- 
gesetzt, u. zwar sowohl bei steifer ais auch bei piast. Konsistenz des Zementbreies. Auch 
die mechan. Festigkeit wird durch die C02-Beliandlung vcrbcssert. Die Carbonisierung 
des Portlandzements verlauft sehr rasch, bes. in den ersten Stdn. der Aufbewahrung in 
CO»-Atmosphare. Im Laufe von 6 Stdn. nimmt steifer Portlandzementbrei in Ć02- 
Atmosphare ein Mehrfaches der CO.,-Mengc auf, die bei 28-tagigem Erharten in feuchter 
Atmosphare absorbiert wird. Die kiinstliche Carbonisierung erweist sich somit ais wirk- 
sames Mittel zur Erhohung der W.-Bestandigkeit von Zement. (Zement [russ.: Zement]
4. Nr. 5. 21—27. Mai 1936.) R. K. Mu l l e r .

S. I. Idaschkin, Scinrebestandiges Materiał. (Vorl. Mitt.) Das Verh. zweier saure- 
fester Zemente mit 91,43 bzw. 90,58% Si02 u. 4,50 bzw. 5,04% R20 3 neben CaO, MgO, 
S 03 usw. wird unter verschied. Bedingungen untersucht. Die Erhartungsgcsehwindigkeit 
ist am groBten bei Lagerung in einem Trockenschrank bei 35° oder hóherer Temp. Ąueh 
die mechan. Festigkeit wird unter diesen Bedingungen am gunstigsten beeinfluBt. Die 
ZerreiBfestigkeit nimmt m it zunehmender Sandmenge in der Lsg. ab, sie ist bei dem Si02- 
reicheren Zement groBer ais boi dem Si02-armeren. Die optimale Silicatzementzahl 
hmsichtlich der erzielten mechan. Festigkeit ist bei Lsgg. 1: 1 0,32 bzw. 0,37, bei 
Lsgg. 1: 2 0,40, bei Lsgg. 1: 3 0,48. Die Konz. der zur Herst. der Lsg. verwendeton 
Wasserglaslsg. betragt zweekmaBig 39° Be. Die Haftfestigkeit der untersuehten Zemente 
an Portlandzementbeton, Holz, Fe, Ziegeln usw. ist befriedigend, so daB sie ais Schutz- 
ubcrziige geeignet sind. (Zement [russ.: Zement] 4. Nr. 8. 26—31. Aug. 1936.) R. K. Mu.

B. G. Skramtajew und J. D. Tschemjawski, Ober die Anwendung von 
Schlackenportlandzement und Schlacke im Eisenbeton. Nach einer Darst. der gegen dio 
Verwendung von Schlackenportlandzement u. Schlacke erhobenen Einwande werden 
auf Grund eigener Verss. folgende Eigg. von Gemisehen aus Schlackenzement, Sand u. 
Hochofenschlacke ( 1: 3: 6)  ermittelt: Druckfestigkeit nach 21/., .Tahren bei nicht ge- 
mahlener Schlacke 35—40 kg/qem, bei gemahlener Schlacke 45—60kg/qcm; H aft
festigkeit an Fe gering, besser nach Bestreiclien des Fe mit Zementmilch vor dem Beto- 
nieren; jedoch ist bei nicht derart yorbehandelten Fe-Drahten auch nach 2V2 Jahren 
ein geniigend festes Haften am Beton zu bemerken. Die Verss. sprechen somit fiir dio 
Brauchbarkeit Yon Schlackenportlandzement mit Hochofenschlacke ais Fullmittel im 
Eisenbetonbau. (Zement [russ.: Zement] 4 . Nr. 5. 18—21. Mai 1936. Jekaterinoslaw 
[Dnepropetrowsk], Bauinst.) R. K . M u l l e r .

Otto Haehnel, Ober die Haltbarkeit von Belonbauten im Erdboden. Es wird ein- 
gehend iiber die Zerstorung Yon Beton durch aggressive C02 beriehtet. Haufig entsteht 
diese in Moorbóden, die neben kohlensaurem Kalk bis iiber 10% Schwefelkies ent
halten, der durch Oxydation in H2S 0 4 iibergeht. Bei 15° u. 1 a t Druck gesatt. W. ent- 
liiilt nur 0,2% C02, zers. aber selbst Granit. Bei einem C02-Druck Yon 25 atu  wurde 
bei 15° innerhalb von 2 Tagen aller Kalk bis auf 2%  >n den leicht 1. doppeltkohlensauren 
Kalk ubergefiihrt, so daB der Beton zerfiel. (Vedag-Buch 9- 47—52. 1936.) v. Gr o n .

James R. Griffith, Seitendrnck auf die Formen bei frischem Beton. (Concrete, 
Cement Mili Edit. 44. N r. 11. 9—10. N oy. 1936. Corvallis, Oregon State Coli.) P latzm .

W. F. Juferew und w . I. Sserdjukow, Torfasche ais Zusatz zu Luftkalk zur 
Herstdlung von hydraulischen Losungen. Uber die Anwendung der Torfasche bei der 
Herst. von Kunststeinen. Die aus frischer Torfasche bereiteten hydraul. Fil. ergeben 
zwar gute mechan. Merkmale sowohl bei n. erhartenden Lsgg., ais auch fiir bei hoherem 
Druck gedampften Lsgg. (Silicatsteine), aber wegen ihres Geh. an Kohleresten u. FeO, 
welchc mit der Zeit der Oxydation unterliegen, sind sie fur Baustoffe, Beton u. Sand- 
Asche-Kałksteine nicht Yenvendbar. (Trans. Inst. chem. Techno). lYanovo [USSR] 
[russ.: Trudy Iwanowskogo chimiko-technologitscheskogo Instituta] 1. 116—31.
1935.) ‘ SCHÓNFELD.

M. I. Gerschman, Der Einflufi der Brennlemperalur und der MaMfcinheit auf 
die Eigenschaften von Stuckgips. Bei Erhohung der Brenntemp. von Stuckgips nimmt 
die n. Dicke des Breies ab, sie nimmt bei gleicher Brenntemp. mit Erh5hung der Mahl-
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feinheit zu. Bei Zunahme der Brenntcmp. von naturlichem Gips bis auf 150— 170° 
bei gleichbleibender Mahlfeinbeit nimmt die Abbindedauer zu; bei weiterer Erhohung 
der Temp. geht die Abbindezeit wieder zurtick, was durch das Auftreten von losl. An- 
hydrit im Brennprod. erklart werden kann. Bei gleicher Brenntcmp. nimmt die Abbinde
dauer entsprechend der Erhohung der Mahlfeinheit zu. Die mechan. Festigkeit yon Stuck- 
gips (Baualabaster) nimmt mit steigender Brenntemp. bei gleichbleibender Mahlfeinheit 
zu; dagegen beeinfluBt eine Zunahme der Mahlfeinheit die Festigkeit nur wenig, was 
mit der poróseren Struktur erklart werden kann, dio mit hóherem Geh. an Anmach- 
wasser erzielt wird. Durch Verdampfen des uberschussigen Anmachwassers kann eine 
Steigerung der Festigkeit bewirkt werden. Nach ca. 75 Stdn. ist konstantes Gewicht 
u. gleichzeitig maximale Festigkeit erreicht; letztere iindert sich nach 3 Monaten 
Lagerung nicht mehr. Durch Troeknen bei 55° bis auf konstantes Gewicht (ca. 22 Stdn.) 
wird die Erhiirtung besehleunigt. Man muB boi der Verarbcitung von Stuekgips auf 
Einhaltung der optimalen Trocknungsdauer achten. (Baumater. [russ.: Stroitelnyje 
Materiały] 1936. Nr. 7. 21— 27. Juli.) R-. K . M u l l e r .

G. D. Kopeljanski und Je. Je. Gaissinowitsch, Feuerbestandigkeit von Oips- 
waren. Es werden Verss. uber das Verh. yon Gipsproben bei 250, 500 u. 750° beschrieben. 
Wird die Feuerbestandigkeit in dem Sinne definiert, daB nicht nur die Eigg. des Materials 
die Form u. Festigkeit unter der Einw. von Feuer u. W. zu behalten, sondern auch 
das Vermogen der Lokalisierung der Feuereinw. auf die Oberflache ais Feuerbestandig
keit angesehen wird, so kann uber die Feuerfestigkeit von Gips folgendes aus den Verss. 
abgeleitet werden: Die Gipsbindemittel sind keine feuerfesten Stoffe in gewohnlichem 
Sinne, wegen ihrer geringen Warmeleitfahigkeit aber ist das Durchwarmen des Materials 
u. somit auch der Obergang des Gipses in eine andere Modifikation wahrend eines 
Brandes sehr yerlangsamt, so daB die Anwendung von Gipsiiberzugen ais Brandsehutz 
iiber brandunsichere Konstruktionen (Holz-, Metallkonstruktionen) zu empfehlen ist. 
(Baumater. [russ.: Stroitelnyje Materiały] 1936. Nr. 5. 49—53. Mai.) v. F u n e r .

A. J. Shilin, Die Geioinnung von Wasserglas aus Uralrohstoffen nach dem Nap- 
verfahren und dic Anwendung von Wasserglas zur Herstdlung von Baumalerialien. Die 
untersuchten S i02-Pulver aus Vorkk. in der Nahe von Magnitogorsk eignen sich zur 
Horst. von Wasserglas nach dem NaBverf. Der Silicatmodul des Prod. hangt von dem 
angewandten Dampfdruek im Autoklaven ab: er ist bei 3 a t merklich geringer ais 
bei 6 at. Bei Drucken iiber 6 a t kann man Moduln iiber 3 erzielen, bei 5—6 a t erhiilt 
man Wasserglas m it Silicatmodul 2,42—2,6 bei etwa 3-std. Rk.-Dauer. Die Konz. 
der yerwendeten NaOH betragt zweckmaBig 40° Be. Die Vor- u. Nachteilo des NaB- 
verf. werden erortert. — Das gewonnene Wasserglas eignet sieh zur Herst. von Bau- 
stoffen, ygl. C. 1935. II. 1765; es stellt ein ausgezeichnetes Bindemittel dar. (Arb.
VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssesso- 
jusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitseheskoi i prikladnoi Chimii] 2. Teil 1. 
517—24. 1935.) R. K. Mu l l e r .

J. S. Cammerer, Der tatsachliche Warmeschiitż von Baustoffen. Die Forschungs- 
ergebnisse der letzten Jahre werden in Zahlentafeln dargestellt. Diese Tafeln erlauben 
eine bemerkenswert genaue Berechnung des tatsaehlichen Warmeschutzes von Bau
stoffen jeder Art. Bei bekanntem Raumgewicht laBt sich auch der Warmeschutz neuer 
Stoffe ohne Unters. m it guter Aimaherung rechner. bestimmen. (Warme 59. 752—57. 
7/11. 1936. Leutstetten [Obb.].) Sk a l ik s .

J. S. Cammerer, Der Warmeschutz von organischen Baustoffen unter den prak- 
tisdien Verhaltnissen. (Vgl. C. 1936. H . 158. 1414.) Auf Grund von Angaben von 
J u rges  (ygl. C. 1928. II. 2201) wird der EinfluB des W.-Geh. auf die Warmeleitzahl 
yon Korkplatten tabellar. dargestellt, wobei etwas lióhere Werte erhalten werden ais 
in der fruberen Arbeit des Vf.; Vf. nimmt an, daB eine andere Feuchtigkeitsyerteilung 
yorliegt. Erganzend wird eine Tabelle der prakt. Warmeleitzahl von Korkplatten, 
Holz, Heraklith- u. Insuliteplatten mitgeteilt. (Gesundheitsing. 59. 516—17. 29/8. 
1936. Leutstetten Obb.) R. K. Mu l l e r .

A. B. Cummins, Dia-tomeen und Isolierstoffe. Uberblick: Die Natur der Diatomeen 
u. die Entstehung der Diatomeenerde u. ihrer Ablagerungen. Beschreibung der Er- 
schlicBung u. Ausbeutung der Lagerstatte von Lompoc, Calif. Kieselgur ais Isolier- 
mittel. (Heat Treat. Forg. 22. 141—43. 199—201. April 1936.) R. K. Mu l l e r .

W. Wepritzkaja, Schndlmethode eter SiO*-Bestimmung in Quarzit, Dinas und Sand. 
Die Fallung yon Si02 bei der Analyse von Stoffen mit hohem Si02-Geh. laBt sich erheb- 
lich dadurch beschleunigen, daB man nach Schmelzen mit Soda, Ausziehen mit W.,
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Zusatz yon konz. HC1 u. langerem Erhitzen auf dem W.-Bad l% ig. Gelatineleg. zusetzt 
u. einige Min. auf dom Drahtnetz erhitzt. Die Lsg. wird dabei klar u. leicht filtrierbar. 
(Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 284—85. Mai 1936. Charków, Inst. f. feuerfeste 
Stoffe.) R. K. Mu l l e r .

Henry R. Power, Dic Bestimmung der Hartę von Schleifmitteln. Nach neueren 
Verss. hat sieh ergeben, daB die Hartę von Metallen nicht ohne weiteres mit der yon 
Mineralien nach der Ritzmethodc (Mo h) oder dem Geblaseyerf. verglichen werden 
kann. Wesentlich ist vor allem bei dem Ietzteren Verf., welch ein Materiał vom Geblase 
yerwendet wird. Bei Ottawasand ergab sieh, daB SiC 10-maI so hart wie gesclim. 
Tonerde war. Wird diese letztere yem endet, so ist SiC 8-mal so hart. Wird endlich 
Siliciumcarbid selbst yerwendet, so ist es nur noch 4,4-mal so hart wie geschm. Tonerde. 
In śihnlicher Weise wird auch uber 'Vers.-Ergebnisse m it Borcarbid berichtct. Soli 
endlich mit Diamantstaub geblasen werden, so ergeben sieh Schwierigkeiten wegen 
Abnutzung der Diisen. (Metal Clean. Finish. 8- 627—28. 636. Sept. 1936. Niagara 
Falls, N. Y., Carborundum Co.) PLATZMANN.

W. I. Panassjuk und J. K. Sjukow, Schndlanalysc der Beschickung fiir  Kalk- 
natronglas. Yff. beschreiben einen Analysengang fiir dio Best. yon Na2C03, CaC03, 
S i02 u. Na2SO.| nebeneinander durch Lsg. des Gemischs in 0,5-n. HC1, Neutralisieren 
m it 0,5-n. NaOH, Best. des unl. Ruckstandes, Fallung von CaC03 mit 0,5-n. Na2C03, 
Zuriicktitrieren des Na»C03-1)berschusses mit 0,5-n. HC1 u. Best. des Na2S 04 durch 
Titrieren mit 0,1-n. K,CrOj u. 0,1-n. BaCL. (Keramik u. Glas [russ.: Keramika i Steklo]
12. Nr. 7. 30—32. Juli 1936.) R. K . Mu l l e r .

B. J. Piness und J. I. Ter-Mikaeljanz, Die Bestimmung der mechanischen 
Eigenschaften feuerfester Stoffe bei hohen Temperaluren. Vff. beschreiben einen App. zur 
Unters. der Druckfestigkeit feuerfester Stoffe bei hohen Tempp.: innerhalb eines yon 
einem Kryptolofen freigelassenen Zylinderhohlraumes werden zwei Stempel aus Zirkon 
angewandt, dereń oberer auBerhalb des beheizten Teiles belastet wird. Zum Schutz yor 
Rk. m it den Stempeln wird der Probekórper an beiden Enden m it C-Verkleidung ver- 
sehen. Dic Temp. wird mit einem Carborund-C-Thermoelement gemessen. Ais An- 
wendungsbeispiele werden Messungen an Magnesit (bei 1400°), Dinas (bei 1600°), an 
Dunit (bei 1650°) u. an Carborund mitgeteilt. Es zeigt sieh, daB die unter Belastung 
gemessene Erweichungstemp. nicht dem Beginn des Erweichcns, sondern einem sehon 
fortgesehrittenen „FlieBcn“ des untersuehten Materiales entspricht. Bei Dunit tr itt  
mit steigender Temp. im Gegensatz zu Dinas eine Verminderung der Plastizitat ein. 
(Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 181—87. April 1936. Charków, Inst. f. feuer
feste Stoffe.) R. K. Mu l l e r .

W. A. Kind, Bestimmung der Menge der klinkerbildenden Mineralien im Porlland- 
zement. (Vgl. C. 1936. I. 4198.) Der Anteil der yerschied. Bestandteile an der Zus. des 
Zements laBt sieh dureh folgende Formeln berechnen: Geh. an 3 CaO- S i0 2 (C3S): 
%  C3S =  3,801-% SiO„-(CO — 2) (CO =  Zahl der Moll. CaO auf 1 Mol. S i02); Geh. 
an 2 CaO ■ SiO„ (C.,S): %  C.,S =  2,8675-% Si02-(3 — CO); Geh. an 3 CaO -Al/Ą  (C3A): 
% C 3A =  2,65-(%A120 3 — 0,6384% Fe20 3); Geh. an 4 Ca0-Al20 3-Fe20~3 (C4AF, 
Broummillerit); %  C4AF =  3,043-% Fe20 3; Geh. an CaSO4: %  CaS04 =  1,7-%  S03. 
(Zement [russ.: Zement] 4. Nr. 6. 26—28. Juni 1936.) R. K. Mu l l e r .

Grifzow und Raków, Bestimmung der Zusatze in Zementen durch Titration. S tatt 
der Methode von JuRGANOW (C. 1935. II. 3691), die mit einigen Nachteilen behaftet 
ist, schlagen Vff. folgendes Yerf. yor: 0,25 g des getrockneten Zementpulyers werden 
in einen m it 30 ccm W. beschickten Kolben gegeben u. nach heftigem Umschutteln 
m it 8 ccm n. HC1 u. (unter Abwaschen der Kolbenwandung) m it weiteren 30 ccm W. 
yersetzt; man bedeekt m it einem Uhrglas, erhitzt 5—7 Min. zum Sieden u. titriert 
m it 0,25-n. NaOH. Die Ergebnisse sind von befriedigender Genauigkeit. (Zement 
[russ.: Zement] 4. Nr. 9. 28. Sept. 1936.) R . K . Mu l l e r .

R. Griin und K. Obenauer, Zur Bestimmung des freien Kalkhydrat-s in erhartełem 
Zement und Żernent-Trafimischutigen, sowie des gebundenen Kalkhydrats in Kałk-TrafS- 
mischungen. Bei der Ermittlung der bei der Erhartung yon Huttenzementen gebundenen 
W.-Mengen u. abgespaltenen Kalkhydratmengen diirfen diese nicht, wie es RODT in 
einer neueren Unters. getan ha t (C. 1936. H. 1413), auf den Anteil Portlandzement- 
klinker im Zement allein bezogen werden, sondern auch auf die reagierende Schlacke. 
R odt bemerkt hierzu, daB in den Mischungen yon Portlandzement m it Hochofen- 
schlacke mehr Kalkhj’drat beim Erharten abgespalten wird, ais beim Erharten von 
Portlandzement allein, weil im Huttenzement auf die in ihm enthaltene Portlandzement-
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menge etwa doppelt so viel Anmachwasser entfallt wie bei Verwendung reinen Portland- 
zeinents. Der Sehutz des Zements gegen Auslaugung bei Zusatz yon Hochofenschlacke 
beruht nieht auf einer Verminderung der beim Erharten au8 dem Portlandzement ab- 
gespaltenen Kalkhydratmengen. (Zement 25. 827—30. 26/11.1936.) E l sn e r  V. Gr o n .

B. G. Skramtajew, I. H. F renkelund  K. G. Selenów, Die Prufung der Zementi 
in plaslischer Losung. (Vgl. C. 1936. I. 145.) Es wird versueht, den Zusammenhang 
zwischen den Festigkeitseigg. yon Zement in piast. Lsg. u. denjenigen des daraus her- 
gestellten Betons klarzustellen, wobei genauere Ergebnisse erhalten werden ais bei der 
Unters. naeh dem Normenverf. (,,OST 5157“ u. „OST 8541“ ). Das Verhaltnis 
^Beton/^Lsg. sohwankt nur zwischen 1,39 u. 1,45. Die Unterss. sind noch nieht ab- 
geschlossen. (Zement [russ.: Zement] 4. Nr. 6. 22—26. Juni 1936.) R. K. MULLER.

Charles Miroir, Darf die Anslettprobe auf Zemente fiir Meerwasserbauten angeicandt 
werden ? Wenn hydraul. Bindemittel naeh Art der Hochofenzemente so wenig Kalk 
enthalten, daB bei ihrer Erhartung kalkreiehe Aluminate nieht auftreten konnen, 
die m it Gips unter Treiberscheinungen das CANDLOT3che Salz bilden, so wird yon 
ihnen die ANSTETT-Probe bestanden. Anstatt jedoch das erhartete u. wieder pulveri- 
sierte Bindemittel wie bei der ANSTETT-Probe m it 50% Gips zu versetzen, wird der 
Zusatz einer Salzmischung empfohlen, die MgS04, CaS04 u. ICHC03 in demselben 
Mengenyerhaltnis wie im Meerwasser enthalt, d. h. 86,6%  MgSO., - 7 H 20 , 11,8% CaS04-
2 H ,0  u. 1,6% KHCO,. An zahlreichen Yerss. wird gezeigt, daB n. Portlandzemente 
haufig die ANSTETT-Probe nieht bestehen, wohl aber Hochofenzemente. Das Nieht- 
bestehen der modifizierten ANSTETT-Probe durek Tonerdezemente wird auf Um- 
setzungen von 2 Ca0-A l,03-7 H20  mit CaSO, u. MgS04 unter Bldg. von 3 Ca0-AL03-
3 CaSOs-31 H 20  unter Abspaltung yon freier Tonerde u. MgO yermutungsweise zuruck-
gefuhrt. — Der Herausgeber halt die yorgeschlagene Abanderung der ANSTETT-Probe, 
die sieh seit 32 Jahren fiir die Beurteilung von Zementen fur Meerwasserbauten be- 
wahrte, nieht fiir erfolgyerspreehend. (Rev. Matćr. Construct. Trav. pub!. 1936. 246 
bis 253. Nov.) E l sn e r  v . Gro n o w .

S. A. Glebow, Vber die Bestimmungen des Verschlei/3es von Baumaterialien. Vf. 
empfiehlt naeh der eingehenden Prufung den VerschloiB von Bauraaterialien durch 
den yon K a n ew a zzi yorgeschlagenen VerschleiBkoeff. auszudriicken, der durch die 
Formel K  =  hjp-s gegeben wird, in der h die Hohe der durch VerschleiB entfemten 
Schicht in cm, p  die in kg/qcm ausgedruckte Belastung, s der durch die Probe zuriick- 
gelegte Weg auf der Prufscheibe in km bedeuten. Der VerschleiBkoeff. soli von der 
Art der Priifseheibe unabhangig sein. (Baumater. [russ.: Stroitelnyje Materiały] 1936. 
Nr. 6. 55— 58. Juni.) '  V. FUNER.

Titaninm Alloy Mfg. Co., New York, iibert. yon: Charles J. Kinzie, Niagara 
Falls, N. Y., Y. St. A., Stdlmittel fu r  saurebestandige Emails. Man yerwendet Ti(OH)4 
in flockiger oder gelatinoser Form neben hSchstens 4%  Ton u. einem Stoff wie Tragant- 
gummi ais Muhlenzusatz. Man kann hierdurch den Tongeh. gegeniiber n. Emails 
erheblich herabsetzen. Beispiel: 100 Gewńchtsteile Fritte, 2 Ton, 3,5 Ti{OH)1-Paste 
[10% Ti(OH)4], 0,5 Tragantgummi (3%ig), 6 Z r02, 30 W. (A. P. 2 057 958 yom 
6/7. 1931, ausg. 20/10. 1936.) ~ - Ma r k h o ff .

Porcelain Enamel and Mfg. Co. of Baltimore, Baltimore, Md., iibert. von: 
Rudolph S. Bley, Elisabethton, Tenn., V. St. A., Emaihchlicker. Die Fritten werden 
mit einer fl. organ. Co-Verb., die bei Zimmertemp. bestandig ist, gemahlen. Infolge 
der Abwesenheit yon W. bildet der alka!. Bestandteil der Fritte mit dem Co keinen 
Elektrolyten. Ferner wird Rostbldg. auf der Ware yermieden. Um auch auf langere 
Zeit das Absitzen des Emailscklickers zu yermeiden, kann man noch geeignete Sehutz- 
kolloide zusetzen, z. B. ollosl. Seifen, wie Ba-, Sr- oder Mg-Seifen, die durch Rk. yon 
Naphthensaure mit den Metallsalzen erhalten werden. (A. P. 2 058209 yom 31/12.
1935, ausg. 20/10.1936.) Ma r k h o ff .

Corning Glass Works, Corning, N. Y., V. St. A., Borosilicatglas mit Cerozyd, 
das weniger ais 10% Alkalioxyd enthalt u. Ce02 mit BaO oder ZnO oder beiden Oxyden. 
Es wird u. a. folgendes Beispiel angegeben: 63,6 (%) SiO„, 10,4 B20 3. 4,5 ZnO, 2,7 BaO,
7,7 Alkaliosyde. 4,7 A120 3, 4.5 CeO» u. 1,8 U3Oe. (E. P. 455082 yom 30/6.1936, 
ausg. 12/11. 1936. A. Prior. 30/7. 1935.) K ap.m au s.

General Electric Co., London, und John Henry Partridge, Wembley, Olas 
fur dektrische Freileitungsisalatoren, die einen hohen elektr. Widerstand, groBe mechan.
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Festigkeit u. groBe Widerstandsfithigkeit gegen atmosphiir. Einfliisse besitzen. Es 
wird folgende Zus. angegeben: 54,8 (%) Si02, 20,0 A1„03, 16,5 CaO, 7,0 B20 3, 0,5 BaO,
1,2 Na20. (E. P. 451 30S vom 5/7. 1935, ausg. 3/9. 1936.) K arm au s.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Uberziehen von Glasgegenstdnden 
mit luminescie.rend.en Stoffen, wobei die Gegenstande unter Druck in einer rohren- 
fórmigen Kammer u. in Ggw. der luminescierenden Stoffe erhitzt werden. (F. P.
804 387 vom 2/4. 1936, ausg. 22/10. 1936. D. Prior. 11/4. 1935.) K a r m a u s.

William Urquhart Dykes, London, Hersłellen von Ołasgespinst, wobei das 
Schmelzen des Glases in einem rohrenfórmigen, von Heizelementen umgebenen Ofen 
derart yorgenommen wird, daB die Temp. des Glases im oberen Teil des Ofens 800°, 
im mittleren 900°, im unteren 1000° u. unmittelbar vor der Austrittsdiise 1150° betragt. 
Hierdurch wird erreicbt, daB sich die Glasfaden durch ihr eigenes Gewicht zu einer 
besonderen Feinheit von selbst ausziehen. (E. P. 452 810 vom 3/5. 1935, ausg. 24/9. 
1936.) K a r m a u s.

Corning Glass Works, Corning, N. Y., V. St. A., Htirlen von Glasgegenstdnden, 
die z. B. folgende Zus. aufweisen: Si02 72,86, R20 3 1,37, Na„0 16,29, K20  1,65, 
CaO 5,00, MgO 3,36 u. B20 3 0,56, durch Erhitzen u. Abschrecken, wobei das Erhitzen 
in zwei Phascn stattfindet. Boi der crsten Phase werden die Glasgegenstande bis nahe 
an den Entspannungspunkt (z. B. 550°) erhitzt. Die zweite Phase besteht in einem 
Erhitzen bis zum Erweichungspunkt (920—930°). Dann findet ein Abkiihlen auf 250° 
in einem NaN03 u. K N 03 enthaltenden FI.-Bad sta tt. (F. P. 803 803 vom 26/3. 1936, 
ausg. 9/10. 1936. A. Prior. 17/4. 1935.) K arm au s.

General Electric Co. Ltd., London, und John Henry Partridge, Wembley, Eng- 
land, Keramisches Glasschmelzgefa.fi. Dieses soli eine innere Auskleidung besitzen, welche 
die Glasschmelze nicht yerunreinigt. Die Zus. der Auskleidungsmasse richtet sich nach 
der Glasart, dio in dem GefaB erschmolzen werden soli. Bcispielsweise wird zum Aus- 
kleiden ein Śchlicker benutzt, der aus 6000 (Teilen) Ton, 2000 A120 3, 500 Feldspat, 
14 Na-Silieat, 4 Na2C03 u. 6000 W. besteht. (E. P. 450 583 vom 15/5. 1935, ausg. 20/8. 
193 6.) ’ H o ffm a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung vonhitzebestandigen 
Agglomerierungsproduklen aus staubfórmigem Materiał. Zum Anteigwasser setzt man 
noch schaumbildende Stoffe, z. B. Alkylnaphthalinsulfonsaure, Saponin u. dgl. zu. Die 
Prodd. yertragen schnolles Erhitzen, ohne durch den Druck des entstehenden 
W.-Dampfes zu zerfallen. (It. P. 294 305 yom 6/12. 1930. D. Prior. 13/12. 1929.) Ni.

Karl Tilscher, Tschechoslowakei, Herstellung saurebestdndiger Iceramisclier Gegen
stande. Minderwertige Abfalltone werden gepulvert. 6 (Teile) dieses Pulyers werden 
mit 1 Kaolin yermischt, worauf das Gemenge m it einer Alkalisilicatlsg. zu einer piast. M. 
angemacht wird. Diese wird nach dem Verformen bei etwa 1600° gebrannt, wobei sich 
auf der Oberflache eine Glasur bildet. F. P. 799 885 vom 26/12. 1935, ausg. 22/6. 
1936.) H o ffm a n n .

Eddystone Cement Corp., ubert. von: Elias R. Wilner, New York, N. Y., 
V. St. A., Herstellung eines hydraulischen Zementes. Gebrannter Kalk wird mit Ton 
oder anderen SiO„Jialtigen Erden yermischt, die zuvor bis zur Aktivierung der Kiesel- 
saure erhitzt worden sind. Die Misehung wird gemahlen u. mit W. angemacht oder 
m it Dampf behandelt, worauf sie erhartet. (Can. P. 356 521 vom 2/8. 1934, ausg. 
10/3. 1936.) H o fm a n n .

Aktiebolaget Silikatlicens, Malino, Sehweden, Leichtbeton. Ais Fiillmittel ver- 
wendet man aus feineren u. gróberen Teilchen bestehende mikroporóse Prodd., die 
durch hydrothermale Behandlung yon gel- u. wasserhaltigen Gemischen fein ver- 
teilter, Hydrosilicate bildender Materialien erhalten werden. Ein solches mikro- 
poróses Materiał erhalt man aus einer im wesentliehen aus Ca-Hydrosilicat bestehenden 
Leichtsteinmasse, die aus fein gemahlenem Si02-reichem Materiał u. Kalk durch Aus- 
riihren mit W. u. nachfolgende Dampfhartung gewonnen wurde. (Schwed. P. 87229 
vom 23/6. 1933, ausg. 25/8. 1936.) D r e w s .

Aktiebolaget Silikatlicens, Malmo, Sehweden, Herstellung von durch hydro
thermale Behandlung geJidrteten Bełonprodukten, dereń Bindemittel bildende Kompo
nenten ganz oder im wesentliehen aus Zement u. ungebranntem Tonerdesilicat mit 
oder ohne andere Si02-Materialien bestehen, dad. gek., daB das Betongemiseh der Einw. 
yon Dampf solchen Druckes ausgesetzt wird, daB das Tonerdesilicat im wesentliehen
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unter gleiohzeitiger Bk. mit dem im Gemisch yorhandenen Kalk unter Bldg. von Ca- 
Hydrosilicatverbb. zerlegt wird. — Gegebcncnfalls kann man noch Metallsalze, HCI, 
CaCl2, MgCl2, Zuckerarten, Leim, Gelatine, Asbestfasern zusetzen. (Schwed. P. 
87333 vom 1/11. 1933, ausg. 8/9. 1936.) D r e w s .

Aktiebolaget Silikatlicens, Malmó, Schweden, Herstellung von hydrosilicat- 
ijebunde.nen Formkorpern. Das Bindemittel besteht aus einer sehr fein verteilten wasser- 
haltigen Mischung von Kalk u. ungebranntem Si02-Material, im wesentlichen aus 
freier Si02 u. Tonerdesilicat. Der Geh. des Gemisches an wirksamem Kalk (CaO bzw. 
CaO +  Mg) u. Gesamt-SiO. soli innerhalb der Grenzen von 0,6—1,4 Gewichtsteilen 
Kalk auf 1 Si02 liegen, wahrend der W.-Geh. wenigstens 30%, bereohnet auf das 
Trockengcwicht des Bindemittels, betragen soli. Das Bindemittelgemisch wird nach 
dem Zusatz von Asbest, Schlacke, Leichtbeton o. dgl. einer hydrothermalen Be
handlung bei einem Dampfdruek von wenigstens 6 a t  unterworfen, so daB eine dic 
Beimengungen zusammenhaltende Hydrosilieatmasse entsteht. — Das Silicatmaterial 
kann ganz oder teilweise aus ungebranntem Ton bestehen. Zusatze von Ca-Salzen, 
Zuckerarten o. dgl. sind empfehlenswert. (Schwed. P. 87416 vom 16/11. 1933, ausg. 
15/9. 1936.) D r e w s .

Canadian Gypsum Co. Ltd., Toronto, Ontario, Canada, iibert. von: Joseph
G. Gustafson, Midland, Cal., V. St. A., Masse zur Herstellung hochplastischer Gips- 
mortel. Gemahlener Gips wird erhitztu . mit 0,001—0,01% Paraffin yermischt. (Can. P. 
357168 vom 28/4. 1934, ausg. 14/4. 1936.) H o ffm a n n .

Frederic Hauser, London, Herstellung von Warmeisoliermassen. Borke yon Nadel- 
holzern wird zerkleinert, so daB unregelmaBig geformte Stiicke von 1/ s—%  Zoll en t
stehen. Diese werden mit einem Zementmortel, dem zweckmaBig CaCL zugesetzt ist, 
vermischt. Andere Isolierstoffe, wie Bimsstein, konnen der M. zugesetzt werden. (E. P. 
453 356 vom 8/3. 1935, ausg. 8/10. 1936.) H o f fm a n n .

Agasote Millboard Co., Ewing Township, iibert. von: Hubert L. Becher, 
Trenton, N. J ., V. St. A., Feuerfeste porbse Isoliermasse, bestehend aus zerkleinertem 
Vermiculit (94%) u. gelatinierter Cellulose (6%). Dio Yiscoselsg. wird vor Verarbeitung 
mit Al2(SO,,)3 oder anderen schwach sauren Stoffen behandelt, um etwa vor- 
handenes Alkali zu neutralisieren. (A. P. 2047187 yom 19/11. 1934, ausg. 14/7. 
1936.) Al t p e t e r .

Herbert Martin Bonner, Vancouver, Canada, Herstellung yon Isolierplatten. Lang- 
faserige Stoffe werden m it einer Wasserglaslsg. getrankt u. mit pulyerisiertem MgO 
vermischt. Nachdem die iiberschussige Lsg. abgelaufen ist, wird die M. mit Zement- 
pulyer bestreutu. yerformt. (Can. P. 356 833 vom 19/8.1935, ausg. 24/3.1936.) H o ffm .

C. Jacobson, Tvaralund, Schweden, Platte fiir Isolier- und Bauzwecke. Man ver- 
wendet ein Gemisch aus 55 (Vol.-Teile) Kork, 20 Torfpulver u. 25 Zement. (Schwed. P. 
86 990 yom 10/5. 1935, ausg. 28/7. 1936.) D r e w s .

Ric-Wil Co., Cleveland, iibert. von: Carl A. Black, Cleyeland Heights, O., 
V. St. A., Wdrmeisolierendes Dichtungsmaterial aus Asbestfasern, Schlackenwolle o. dgl., 
dad. gek., daB die losen Fasern mit der Seife eines 2-wertigen Metalls iiherzogen sind 
u. dadurch W. abzustoBen yermogen. — Z. B. yerwendet man zum Uberziehen der 
Fasern Zn-, Ca-, Mg-, Pb-Stearat, -Oleat oder -Palmitat, insbesondere eine Lsg., die aus 
7 (Teilen) Żn-Stearat, 10 wss. NH,OH-Lsg. u. 100 W. besteht. (A. P. 2 003 335 vom 
12/8. 1927, ausg. 4/6. 1935.) Sa r r e .

Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz, Herstdlung von fldchen- 
artigen, warmeisolierenden Korpem, welchc aus einem schwer zerreiflbaren und wenig 
briićhigen Trager bestehen, dad. gek., daB auf diesem, z. B. aus Al oder Cu, bestehenden 
Trager ein- oder beiderseitig eine warmeisolierende Sehicht durch Oxydation infolge 
chem. Beeinflussung der Oberflache gebildet wird, z. B. durch Behandeln mit Chlorid 
(gemeint ist wohl Cl2. Der Ref.) oder ahnlichen Elementen. Derartig behandelte 
Folien sind warmeisolierender ais blankę Folien. (D. R . P. 636 966 KI. 47f yom 
8/9. 1931, ausg. 17/10. 1936.) Sa r r e .

James P. Doyle, Santa Cruz, Cal., und Ernest E. Westergreen, Oakland, Cal., 
V. St. A., Bindemittel fu r  zur Warmeisolierung dienende Filzplatten. Man mischt 9 (Teile) 
Maisstarkekleister m it 1 arab. Gummi u. gibt nun so viel W. von 120° F  hinzu, bis 
die Lsg. ein spezif. Gew. von annahernd 1,106 erreicht hat. (A. P. 2050 089 vom 5/7. 
1933, ausg. 4/8. 1936.) Sc h w e c h t e n .
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VII. Agrikulturcłieinie. Schadlingsbekampfung.
G. Narasimhamurthy und V. Subrahmanyan, Unlersuchungen iiber die Rolle 

der organischen Substanz bei der Pflanzenemdhrung. VII. Kohlenstoffhaushalt wahrend, 
der Zersetzung von Zuckcrrohrmelasse in Moorboden. (VI. vgl. I y e r , S id d a pa  u . SUBRAH
MANYAN, C. 1935- II. 3966.) Bericht iiber Verss. mit Zuckcrrohrmelasse ais C-Quello. 
Es zcigto sich, daB ca. 30% der zugesetztcn Melasse auf Moorboden in den Untcrgrund 
wandert, wahrend der Rest sich in der Oberkrume yerteilt. Wiihrend der t)bcrflutung 
findet ein groBer Abbau der organ. Substanz zu gasformigen Verbb. statt, am meisten 
in der Oberschicht. Dio C-Vertcilung im Boden hangt weniger von der Melassekonz. ab 
ais yon der Uberflutung. Ansteigen der Temp. beschleunigt die Garung, wobei ein 
erhćihter C-Verlust, vor aUem in der Oberschicht, stattfindct. Emo Garung in flachen, 
offenen GefaBcn fiilirt zu groBeren C-Verlusten ais in engen Rohren. Sio tr itt vor allem 
an der Oberflache auf, wahrend die organ. Substanz in den unteren Schichten so gut wio 
gar nicht angegriffen wird. Je  hóher der W.-Geh., desto intensiver die Wandcrung der 
organ. Substanz in die Oberschicht. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. B 1. 823—36. 1935. 
Bangalore.) Gr im m e .

B. A. Sundara Iyengar und V. Subrahmanyan, Unlersuchungen iiber die Rolle 
der organischen Substanz bei der Pflanzenemdhrung. VIII. Einflup gdrungsfdhigcr 
organischer Substanz auf die Umwandlungen ton Eisen in Moorboden. (VII. vgl. yorst. 
Ref.) Verss. mit 4 yerschied. Moorbodentypen. Zugabe von giirungsfahiger organ. Sub
stanz bedingte bei 2 Boden (Torf u. Latcrit) das Auftreten bcachtenswerter Mengen 
geloster Fc(ll)-Salze, dagegen nur von Spuren bei den beiden anderen (schwarzer Baum- 
wollboden u. alkal. Boden). Im Torfboden zeigten sich auch geringe Mengen geloster 
Fe(III)-Salze. Bei allen Boden wuchs der Geh. an unlosl. Fe(H)-Verbb. im Unter- 
grunde. pn blieb hierbei im Torfboden bei ca. 2,8, im Lateritboden ging es von 6,6 auf 
5,4, wahrend es bei den beiden anderen Boden kaum beeinfluBt wurde. Ansteigen der 
organ. Substanz bedingt Ansteigen der Fe(II)-Salzbldg. Steigerung der Temp. bis 45° 
beschleunigt die Bldg. losl. Fe-Salze, fiihrt aber im weiteren Verlauf zur Fe-Fallung. 
Das Gleiche ist der Fali bei der Garung in flachen, offenen Schalen. CaO-Zugabe ver- 
hindert die Fe-Lsg., Schwefel bringt keine Steigerung, da er nach Red. zu H2S ais FeS 
ausgefiillt wird. Cberflutung in Verb. mit Drainage wascht in kurzer Zeit die losl. 
Fe-Salze aus, wahrend dadurch das unlosl. Fe nicht beeinfluBt wird. (Proc. Indian 
Acad. Sci. Sect, B 1. 868—92. 1935. Bangalore.) Gr im m e .

G. S. Siddappa und V. Subrahmanyan, Untersuchungen iiber die Rolle der 
organischen Substanz bei der Pflanzenemdhrung. IX . Oxydation Organischer Substanz 
im Boden und Pflanzenassimilation. (VIII. ygl. yorst. Ref.) Vergleichende Unterss. 
yon trop. Boden u.solchen aus gemaBigten Klimaten ergaben bei ersteren ausgesprochene 
Armut an organ. Substanz. Organ. Diingung trop. Boden fiihrt zur Erhohung des 
Geh. an ausnutzbarer organ. Substanz, wofiir jedoch der absol. C-Geh. des Bodens 
keinen Anhalt gibt. Diingung mit Mineralsalzen emiedrigt den Geh. an ausnutzbarer 
organ. Substanz. Beigabe geringer Mengen yon Osydantien (KilnO,, H 20 2, Fe20 3) 
begunstigt die Zers. der organ. Substanz. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. B. 1. 928—37.
1935. Bangalore.) Gr i .MME.

Manuel L. Dinglasan, Untersuchung iiber die Bildung und den Stickstoffgehalt 
der W urzel knóllchen ton Kulierbsen. Bericht iiber umfassende Kulturyerss. mit Kuh- 
erbsen, V i g n a s i n e n s i s (L.) Sari u. Hank. auf Terschiedenen Bodentypen. Auf 
schwerem Tonboden (1), leichterem, sandigen Lehm- (II) u. Sandboden (III) wurden 
Knóllchen mit relatiy geringem N-Geh., aul Lipalehm (IV) u. dessen Untergrund solche 
mit hohem N-Geh. gebildet. Geeignete KulturmaBnahmen fiihrten zu geringer I-Cnóll- 
chen- u. N-Erhohung. Hitzesterilisation yon IV wirkte schadigend. Stalldung zu IV 
begiinstigte die N-Fixierung, (NH4)2S04 verrmgerte den N-Geh. der Knóllchen. Super- 
phosphat wirkte begiinstigend auf die N-Fixierung in folgender absteigender Reihe: 
IV—II—I—III. Auf Braunlehm wachst die Kuherbse nicht, kurz nach der Keimung 
sterben die Pflanzen ab. (Philippine Agriculturist 25. 168—90. Juli 1936.) Grim m E.

M. Javillier, Die Frage der Yerwendung ton Magnesiaterbindungen in der Land- 
wirtschaft. (Vgl. C. 1936. II. 1418.) Krit. Sichtung des einschlagigen Schrifttums. 
Mg ist in physiol. Beziehung ein lebenswichtiges Element. Obwohl die meisten Boden 
geniigend Mg enthalten, danken die K.ulturpflanzen trotzdem noch fur eine kunstliche 
Mg-Zufuhr. (Buli. Soc. Chim. biol. 18. 255—94. Febr. 1936.) Gr im m e .
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Je. N. Alexejew, Der EinfluP von mineralischer Dungung au f die Qualitat der 
Zuckerrilben. Trotz yerschiedener klimat, u. Bodenverhaltnisse wurden bei Verss. 
uber den EinfluB der Mineraldiingung auf die Riibenąualitat gleichgcrichtete Ergebnisse 
erzielt. Bei isolierter Anwendung von N, P  u. K wurde hóherer Zuekergeh. bei P  u. K 
beobachtet, wahrend N den Zuekergeh. emiedrigte. Von Kombinationen wirkten am 
gunstigsten NK u. PK. Bei isolierter Anwendung der Dunger ist die N-Anhaufung 
in der Rube am gróBten bei N-Diingung; bei P  oder K  ist der N-Geh. haufig geringer 
ais auf ungediingtem Boden. Yon Kombinationen gibt PK hóchsten N-Geh. der Rube. 
PNK nimmt sowohl in bezug auf Zuekergeh. wie auf den Geh. an sehadliehem N eine 
.Mittelstellung ein. P  u. K  verbessem also dio Riibenąualitat, wahrend N-Diingung 
ungunstig wirkt. Die Erntezunahme ist dagegen bei N am groBten. Der Zuckerertrag 
unterliegt unter dem EinfluB der Dunger den geringsten Sehwankungen. Hóclist- 
ortrag an Zueker ergeben, unter Beriicksiehtigung der Zuckeryerluste in der Melasse, 
P u. K oder PK, das beste Resultat ergibt NPK. Infolge der Zunahme des schadlichen 
N wird die Zuokerausbeute m itunter bei Mineraldiingung stark emiedrigt. (Soviet 
Sugar [russ.: Ssowjetski Ssaehar] 1936. Nr. 6. 16— 18. Juni.) SC H O N FE L D .

A. I. Afanassjew, Die Wirkung von Kalidungemilldn auf die Kartoffelemłe. Kali- 
diinger wirkten am gunstigsten auf Bóden leichter mechan. Zus. (Ssuglin). Auf Super- 
phosphatgrunddiingung wirken dio Kalidunger weniger gut ais bei getrennter Ein- 
tragung. Am geeignetsten ist 40%ig. Kalisalz. (Kali [russ.: Kali] 5. Nr. 7. 23—28. 
Aug. 1936.) SC H O N FEL D .

S. I. Shurbitzki, Die Wirksamkeit von Kalidungemilldn auf Oemiisekulluren. Kali- 
diinger steigerten bedeutend dio Gemiiseertrage auf samtlichen Bodentypen. Nach 
der Empfindlichkeit fur Kalidunger erhalt man dio Reihe: Riiben, Zwiebeln, Gurken, 
Kohl, Mohrriiben, Tomaten. Das in den Solikamskkalisalzen enthaltene NaCl wirkt 
giinstig auf die GróBo u. den Ertrag yon Ruben, Tomaten u. Kohl. Bei Wahl der 
Formen u. Mengen der Kalisalzo ist der Kalibedarf der Gemusefriichte u. ihr Verh. 
gegen die Konz. der Bodenlsg. zu berucksiohtigen. Zwiebeln, Gurken u. Móhren er- 
niedrigen den Ertrag schon bei geringer Erhohung der Konz. der Bodenlsg., so daB 
bei unzureichender Feuchtigkeit schon n. Kalidosen (60—90 kg K 20/ha) den Ertrag 
emiedrigen konnen. Riiben, Kohl u. Tomaten vertragen weit hóhere Dosen (120 bis 
180 kg K20/ha), das Kali kann bei hinreichender Bewasserung in Form niedrig-°/0ig- 
Salze eingetragen werden. (Kali [russ.: Kali] 5. Nr. 7. 16—23. Aug. 1936.) S c h o n f .

Raymond Chaminade, Das p n  der Boden. Sammelbericht iiber Wesen u. Aus- 
wrkg. des ph im Boden u. seinen Einfl. auf das Pflanzenwachstum. (Buli. Ass. 
Chimistes 53. 905— 11. Nov. 1936. Versailles.) G p.im m e.

Paul Ehrenberg, Was wissen wir iiber die Bodengare? Wenn auch die Bodengare 
noch nicht restlos geklart ist, wird sie heute doch iiberwiegend vom Standpunkt kolloid- 
chem. Betrachtung aus erklart, wie es Vf. ais erster 1908 getan hat. Daneben finden 
sich noch die „Garungsanschauung“ , also eine rein biol. Erklarung, u. die Annahme 
besonderer Gareerreger oder -bakterien. (Forschungsdienst 2. 124—35. 1/8. 1936. 
Breslau, Univ., Agrik.-chem. Inst.) L itther .

Desire Lerous, EinfluP der Zerreibung landwirtschaftlkher Boden auf den Qdia.lt 
ihrer Wassereztrakte an wichligen Dungersubstanzen. Die feine u. langdauerndo Zer
reibung der Bóden fiihrt zur Mobilisierung von Elektrolyten u. organ. Substanz. Dio 
grSBto Erhohung ergab sich bei K 20 , keino dagegen bei P ,0 5. Auch die Nitrifikation 
wird besehleunigt. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 203. 117—20. 6/7. 1936.) Gr im jie .

V. V. Tiśćenko und M. D. Rydalevskaya, Ein Versuch der chemischen Unler- 
suchung von Humussauren verschiedener Bodentypen. Es wurden die Hutnussauren einer 
Reihe russ. Boden yerschied. Klimata chem. untersucht. Elementaranalyse der extra- 
hierten Sauren ergab zunachst, daB die Humussaure aus Boden von warmen u. trockenen 
Gegenden mehr C u. weniger H enthielten, ais die aus kalten u. feuchten Gegenden. 
Humussauren aus nórdliehen Bóden reagierten stark sauer, solche aus siidlicheren 
Gegenden ausgesprochen basisch. Die Humussauren aus nórdliehen Gegenden sind 
wahrscheinlieh jiinger ais die aus siidlichen Gegenden. Der N-Geh. unterliegt in allen 
Proben nur geringen Sehwankungen. Best. der Carbosyl- u. Phenolhydroxylgruppen 
ergab Konstanz fiir alle Proben. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. IV. 141—43. 
Leningrad, Inst. d. ,,Erdkruste“.) GOTTFRIED.

F. Scheffer, Uber den chemischen Aufbau des Humuskorpers. Es ist zu unter- 
scheiden zwisehen dem schwer zersetzbaren Reseryehumus u. dem leichter zersetz- 
baren Bakterienhumus. Durch Anwendung von Neutralsalzlsgg. yon Alkahfluorid,
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Na-Oxalat, -Acetat u. -Sulfat sowie BaC03 kónnen die Huminsauren isoliert u. gereinigt 
dargestellt u. dadurcli von den alkaliloslichen Ligninen untcrsehieden werden. Auch 
der umgekehrte Weg der Synthese ist zur Unters. des Humuskorpers eingeschlagen 
worden. Ais Muttersubstanz des Bodenhumus sind Lignin- bzw. richtiger Ligninhumin- 
EiweiBverbb. anzusehen, wodurch auch das jenem eigentumliche C : N-Verhaltnis gut 
erklart wird. Der Humuskórper des Bodens hat eine ehem. zwar nicht gleiche, aber 
doch charakterist. Zus.; er ist auBer vom Ausgangsmaterial auch vom Boden, dessen 
Eigg. u. der Zers.-Tiitigkeit vieler Kleinlebewesen abhangig. (Forschungsdienst 1. 
422—27. 15/3. 1936. Harleshausen.) L u t h e r .

K. Simon, Charakłeristische Humusstoffe nach dem gegehwartigen Stand ihrer Er- 
forschung. (Vgl. vorst. Ref., C. 1935. II . 2267 u. friiher.) Die Huminsauren haben 
sich nach Priifung mit Acetylbromid sowie nach ihrcn eigentumlichen Lósliclikeitseigg. 
ais scharf abgrcnzbare echte Humussubstanzen erwiesen, die von allen anderen Stoffen 
der lebenden Pflanzen charakterist. unterschieden sind u. den braunschwarzen, in sich 
stabilen „milden Humus“ kennzeichnen. Im Moder von durch einseitig cellulose- 
zehrende Pilze zera tortem Holz haufig vorkommende, auffallend rotliche Humusstoffe 
sind keine echten Huminsauren, sondern mehr oder minder mobile „Humolignine“ , 
die nicht stabile End-, sondern instabile Zwischenprodd. der Humusbldg. sind. Die 
weniger mobilen Humolignine sind typ. Rohhumusstoffe u. kennzeichnend fiir saure 
Humusbldg., womit der grundsatzliche Unterschied zwischen mildem u. saurem Humus 
stofflich faBbar ist. Eine Mittelsteliung zwischen Humusstoffen u. Pflanzenresten 
nehmen Umwandlungsprodd. von Pflanzenstoffen ein, wie unl. Gerbstoffrote (Phloba- 
phene), lederartige Gerbstoff-EiweiBverbb. u. Melanine. Durch rontgenograph. Unterss. 
wurde die Huminsaure ais krystallin gefunden u. auf Grund der Interferenzbilder ais 
selbstandige Verb. mit bestimmten chem. Eigg. angesehen, die auf Grund reaktions- 
fahiger peripherer Gruppen mit Mineralkoll. hochst komplizierte Verbb. eingehen kann. 
Da ein erheblieher Teil der im Stalldiinger vorkommenden echten Huminsauren wasser- 
loslich ist, muB bei Verbeaserung leichter Boden zunachst dereń Mineralanteil befahigt 
werden, die ihm mit Stalldiinger zugeftihrten Huminsauren festzulegen. (Forsęjiungs- 
dienst 1. 516—21. 1/4. 1936. Miinehen.) L u t h e r .

U. Springer, Die heuligen Mellioden der Humusuntersuchung und ihre Anwendung
auf Fragcn der Landbauwissenschaft und Bodenkunde. (Vgl. C. 19 3 6 . II. 3461, 1935 .
II. 423 u. friiher sowie vorst. Reff.) Erlauterung der unterschiedlichen Erklarung des 
Humusbegriffes nach Ansicht von W ak sm an  u. des Vf. An Hand der naher besprochenen 
Unters.-Verff. ist es recht gut móglich, den Verlauf der Zers. u. Humifizierung der 
organ. Stoffe im Boden unter dem EinfluB nattirlicher, besonders klimat. Faktoren 
oder kunstlicher MaBnahmen messend zu verfolgen. Auch die yor allem fiir die Praxis 
wichtige Unters. u. Beurteilung der wirtschaftseigenen oder kiinstlichen organ. Diinge- 
mittel bietet keine grundsatzlichen Schwierigkeiten mehr. Ein weiterer Ausbau der 
Methodik erscheint in erster Linie in physikal.-chem. Richtung aussichtsreich. 
(Forschungsdienst 2. 73—80. 15/7. 1936. Munchen.) L u t h e r .

A. Rippel, Neuere mikrobiologischc Beóbachtungen zur Humusbildung und Humus- 
zerseizung. (Vgl. vorst. Reff.) Humusbldg. durch Kleinlebewesen kann erfolgen durch 
unmittelbare Umwandlung organ, in humusartige Stoffe oder durch Entstehung letzterer 
aus Mikroorganismensubstanz. Fur den ersten Vorgang kommen auch Gerbstoffe u. 
Ligninę in Frage, die einerseits durch Ausfallung der EiweiBstoffe unl. Verbb. ergeben 
u. andererseits durch Kleinlebewesen in braungefarbte Oxydationsprodd. iiberfiihrt 
werden. Im  2. Fali entstehen nach Verbrauch des yerfiigbaren C, teilweise iiber dio 
dann einsetzende Autolyse humusartige Stoffe, die sich beim Abbau durch Mikro- 
organismen gleich resistent zeigen wie Bodenhumus. Von Bedeutung sind die N-Form 
sowie die von jenen gebildeten Farbstoffe. tlber die Beteiligimg der Kleinlebewesen 
an der Humuszers. ist nur wenig bekannt obwohl diese rein biol. N atur sein muB. 
WlNOGRADSKY teilt die Mikroflora des Bodens in die cymogene u. die autochtone ein, 
von denen letzterc -Gruppe die in erster Linie ais Humuszersetzer in Frage kommenden, 
fiir unbehandelte Boden charakterist. Formen umfaBt. Cu fallen offenbar oxydations- 
katalyt. Aufgaben besonderer A rt zu, vor allem bzgl. Farbstoff- u. dam it mógliclier- 
weise auch Humusstoffbldg. (Forschungsdienst 2. 83—88. 15/7. 1936. Gót- 
tingen.) L u t h e r .

Emil Lenk, Schadlingsbekampfung. Hinweis auf die Bedeutung der Schadlings- 
bekiinipfung u. allg. Ubersicht uber die biol. u. physikal. Bekampfungsarten an Pflanzen,
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Warmblutern, Insckten u. Mikroorganismen. (Brau- u. Malzind. 29 (36). 125—27. 1/11.
1936.) Sc h in d l e r .

K. Gallwitz, Aus der Technik der Schddlingsbekampfung■ Um fiir dio bei der 
Schadlingsbekiimpfung benutzten Spritzen passendo Austauschstoffe fiir Messing zu 
erhalten, wurden vergleichende Korrosionsverss. an Messing u. einigen Leichtmetallen 
durehgefuhrt. Niehtrostender Stahl u. Nitrierstahl wurde nieht mitgepriift, weil holies 
Gewicht u. hoher Preis ihrer Verwendung fiir tragbare Spritzen im Wege stehen. Die 
LeichtmetaDe lagen teilweise im AnUeferungszustand, teilweise eloxiert oder naoh dem 
MBV.-Verf. behandelt vor. Ais angreifende Lsgg. wurden die in der Praxis benutzten 
Spritzbruhen verwendet: Kupferkalkbriihe (CuS04) mit CaO, Schwefelkalkbriihe 
(CaS4), Nicotin u. Nosprasit (arsenhaltig). Von den Austauschstoffen haben die naoh 
dem Eloxal- u. MBV.-Verf. behandelten den weitaus gróBten Korrosionswiderstand. Ais 
prakt. brauehbarer Ersatz fur Messing hat sioh aber keiner der Werkstoffe erwiesen. 
Da neben der reinen Korrosion noch mit der absehleifenden Wrkg. der strómenden Fl. 
in den Hochdruekspritzen zu rechnen ist, werden folgende AbhilfemaBnahmen vor- 
geschlagen: Aufbringen harter Schutzsohichten (Email oder ahnliches), die noch eine 
geniigende Elastizitat aufweisen. Herst. Cu-freier Spritzmittel, die die Al-Legierungen 
nioht so stark angreifen. Zerstaubung mit niedrigem Druck. Zusatz der aggressiyen 
Stoffe erst unmittelbar vor der Zerstaubung. (Chemiker-Ztg. 60. 764—66. 16/9. 1936. 
Karlsruhe.) G o ld b a c h .

C. D. V. Georgi, Vorldufige 3eleklionsversueh& mit Derris. Verss. mit D e r r i s  
e l e p t i c a  aus Singapur u. Sarawak, D. m a l a c c e n s i s Y a r .  s a r a w a k e n s i s  
u. D. m a l a c c e n s i s  aus Kinta. Bestimmt wurden Atherextrakt u. Rotenon. 
Im Original Tabellen. (Malayan agric. J . 24. 374—89. Aug. 1936.) Gr im m e .

W . Holz, Biologie und Bekampfung von Fusicladium denriticum. Sammelbericht 
iiber die Lebensweiso des den Apfelschorf erzeugenden Schadlings u. bewahrte Be- 
kampfungsmethoden. (Forsehungsdienst 1. 362—68. 1/3. 1936. Stade.) Grim m e .

W. Speyer, Die Fortschńtte in der Erforschung und Bekampfung der Kirsclifliege 
(Ithagoletis cerasi L.) seit 1931 in Deutschland und in der Schweiz. VI. faBt die Erkenntnisse 
der Verss. u. Beobachtungen der letzten 5 Jahre wie folgt zusammen: Die Loniceren 
(besonders L. tatariea u. xylosteum) sind gefahrlichc Madentrager u. sollten inKirsch- 
baugebieten u. dereń naheren Umgebung nieht geduldet werden. Aueh Wild- u. Sauer- 
kirschen konnen yermaden. Durch restloses u. móglichst friihzeitiges Abcrnten der 
Baume, durch tagliches Aufsammeln der abgefallenen u. schnellen Verbrauch oder 
Vernichtung madiger Kirsehen wird der Sehadling am wirksamsten bekampft. Die 
Bespritzung oder Bestaubung mit FraB- u. Kontaktgiften fuhrt nur bei mehrfacher 
Wiederholung u. nur in sehr gleichfórmigem Gelande u. in troekenem Klima zum Erfolg. 
Zur Vemichtung der Puppen kann mit sehr gutem Erfolg eine Bodenentseuchung mit 
8—10%ig. Obstbaumcarbolineum oder Tetrachlorathan-Sapikatgemiseh vorgenommen 
werden. (Forsehungsdienst 1. 102—08. 15/1. 1936. Stade.) Gr im m e .

Marnmen, Konikdfer (Calandra granarid). Schrifttumsbericht iiber Lebensweiso 
des Schadlings u. anerkannte Bekampfungsmittel. (Forsehungsdienst 1. 193—99.
1936. Landsberg.) GRIMME.

H. S. Reed und E. R. Parker, Spezifische Wirkungen von Zinka n wend mig en auf 
von Błattfleckenkrankheit befallene Blatter und Zweige von Orangebaumen. Naeh Spritzen 
mit einem Zinkkalkgemisch zeigten die kranken Zweige erhohtes Wachstum. (J .  agric. 
Res. 53. 395—98. 1/9. 1936. California Agricult. Experim. Station.) Gr o szfe ld .

F. Zattler, Ober Iłufltau, Schwarze und Schimmd <ies Hopfens. Angaben iiber dio 
biol. Ursachen der Hopfenschadlinge u. dereń Bekampfung. (Allg. Brauer- u. Hopfen- ztg. 76. 957. 27/11.1936.) S c h in d le r .

J. W. Bobko und T. W. Matwejewa, Die Methodik der Borbestimmung in Bóden 
und Pflanzen. (Vgl. C. 1937. I. 165.) Vff. vergleichen Yerschied. Methoden der B-Best. 
in Boden u. Pflanzen u. finden, daB die yon Be r t r a n d  u . AGULHON (Buli. Soc. ehim. 
France [4] 7 [1910]. 90. 125) beschriebene u. mit einigen Abanderungen yersehene 
Meth., die im Prinzip darin besteht, daB B ais Methylester abgetrieben, in Lauge auf- 
gefangen, u. naeh der Neutralisation der Lauge u. Abtreibung Yon C02 in Ggiv. von 
Mannit oder Invertzueker titriert wird, die besten Resultate ergibt. Aus den Verss. 
geht herror, daB 1. der B-Geh. in wss. Ausziigen der Bodenproben beim Ubergang 
von Bóden feuchter Gebiete zu Bóden trockener Gebiete ansteigt; 2. bei Zufuhrung 
von B zu Nahrlsgg. der Pflanzen der B-Geh. der Pflanze auf das 3-—4-fache ansteigt; 
die Unters. von Blattern u. Bluten des Apfelbaumes ergibt eine Anreieherung Yon B

XIX. 1. 80
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in don Bliitcn u. bes. in den Fruchtblattern. (Cliem. J .  Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shumal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 9. 532—40. 1936.) F un .

Hugh M. Boggs und A. O. Alben, Bestimmung von Zink im Boden. Die Boden- 
probe wird mit Ii-Pyrosulfat aufgeschlossen, die Schmelze mit heiBer verd. HC1 zersetzt. 
S i02 wird abfiltriert, das F iltrat stark konz., auf eine Saurekonz. von 0,4-n. eingestellt, 
mit H2S ausgefallt. Der Nd. wird abfiltriert, das F iltrat auf 260 ccm aufgefullt u. 
nach Zusatz von 25 ccm Pufferleg. [650 g (NH4)2SO.„ 500 g Citronensaure, 200 ccm 
90%ig. Ameisensaure, 500 ccm konz. NH,, aufgefullt auf 2300 ccm] u. 2,5 ccm Brom- 
phenolblauindicator (1 g Bromchlorphenolblau oder Bromphenolblau gelóst in 28,5 ccm
0,1-n. NaOH, aufgefullt auf 2,5 1) mit 5-n. NaOH auf Grau titriert u. nach Zusatz von
1 ccm 5%ig. Talkumsuspension ł/ t  Stde. lang mit H2S in starkem Strom behandelt. 
Der Nd. wird abfiltriert, mit 4 ccm Ameisensaure je Liter enthaltendem H 2S-W. aus- 
gewaschen, vom Filter mit 30 ccm 1-n. HC1 in 100-ccm-Kolben gelóst u. zur Marko 
ausgewaschon. In  10—25 ccm des Filtrats wird das Zn mit 0,05-n. K 4Fe(CN)6-Lsg. 
ausgefallt u. m it gleich behandelten Standardlsgg. verglichen. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 8. 97—99. 1936. Shreveport [La.].) Gr im m e .

K. T. Williams und H. G. Byers, Seleni-erbiń/lungen in Boden. K rit. Bespreehung 
der Methoden zur Best. von Se. (Ind. Engng. Chem. 28. 912—14. Aug. 1936. Washing
ton [D. C.].) Gr im m e .

R. Loebe, R. Kohler und A. Abel, Vergleichende Untersnchungen iiber die Ton- 
bestimmung in Boden. An 7 Bodenproben wurden die Ergebnisse der chem. Tonbestst. 
nach FORCHHAMMER u . nach dem rationellen Verf. miteinander u. m it den en t
sprechenden Werten der Dispersoidanalysen verglichen. Einzelheiten im Original. 
(Mitt. Lab. preuB. geol. Landesanst. Heft 21. 3—21. 1935.) L u t h e r .

J. H. Hellmers und R. Kohler, Dic Bestimmung von Tonerde- und Kieselsduregel 
im Boden auf optischem Wege. An verschieden weit entwasserten, kimstlich hergestellten 
Tonerdehydraten bestimmten Vff. nach der Einbettungsmethode den Brcchungsindex 
im weifien, m it einem CuS04-Filter gefilterten Licht. Fiir ein lufttrockenes elektrolyt- 
freies Praparat mit ca. 34,0—34,5% W. fanden Vff. 1,576—1,585. Diese Werte liegen 
zwischen den drei Brechungsindizes des Hydrargillits. Weiter wurde der Brechungs- 
index eines lufttrockenen Kieselsauregels bestimmt. E r betrug ca. 1,435 bei einem 
W.-Geh. von 11,5—12%. Bei Wiederaufnahme yon W. sank fiir das Tonerde- u. das 
Kieselsśiurehydrat n entsprechend. AnrchlieBend wurden frisch hergestellte u. gc- 
trocknete Hydrate m it VlO -mol. K'-, N 03'- u. P 0 4"'-Lsgg. geschiittelt. Entsprechend 
den geringen Mengen adsorbierter Salze iinderte sieh der Brechungsindex der elektrolyt- 
beladonen Hydrate nur wenig in Richtung des Brechungsindex des Salzes. Bei P 0 4"'- 
Salzen traten yermutlich chem. Rkk. m it den Gelen ein. Die stark brechenden gefarbten 
Humus- u. Eisenhydroxydgele beeinfluflten dagegen die Brechungsindizes der Tonerde- 
u. Kieselsauregele erheblich. Weiter stellten Vff. Tonerde- u. Kieselsauregelgemische 
licr u. bestimmten den Breehungsindex in Abhangigkeit vom W.-Geh. u. voni Ton
erde: Kieselsaureverhaltnis. Diese Gemische entsprachen den Mineralien Allophan, 
Halloysit u. Montmorillonit in ihrer Zus. u. im Brechungsexponenten. Eino Neubldg. 
definierter Korper wurde nicht beobachtet. Die Verss. ergaben, daB in den lu ft
trockenen Gelgemischen aus den Brechungsindizes auf das ungefahre Kieselsaure: 
Tonerdeverhaltnis geschlossen werden kann. Eino ahnliehe Abhangigkeit des 
Brechungsindex vom W.-Geh., vom Geh. an adsorbierten Salzen u. vom Tonerde: 
Kieselsaurcverhaltnis wurde auch an Permutiten festgestellt. AbschlieBend ^ r d e n  die 
Unters.-Ergebnisse hinsichtlich der Anwendmig auf die Verhaltnisse im Boden dis- 
kutiert. (Mitt. Lab. preuB. gool. Landesanst. Heft 21. 22—54. 1935.) WINKLER.

William Thomas McGeorge, Tucson, Ariz., Julius S. Benroth, Phoenix, Ariz., 
James A. Saunders, Washington, D. C., und Herbert H. Porter, Clarendon, Va.,
ii bert. von: William Oscar Sweek, Phoenix, Ariz., V. St. A., Diingung von Kultur- 
pflanzen. Alkal. Boden werden mit W. beregnet, welches Nitrate u. H N 03 enthalt. 
Zu diesem Zwecke wird alkal. W. oberhalb der zu beregnenden Boden aufgestaut. 
Ein Teil der Energie des aufgestauten W. wird zur Erzeugung yon Elektrizitat benutzt, 
welehe zur Herst. von Stickoxyden dient. Letztere werden im CberschuB in einen 
Teil des alkal. W. geleitet, wodurch die enthaltenen Ca-, Mg-, Na- u. K-Carbonate 
bzw. -Dicarbonate in Nitrite oder Nitrate ubergefiihrt werden. Nach Oxydation durch 
Behandlung mit Luft wird die so erhaltene Lsg. dann mittels eines anderen Teiles 
der Energie des aufgestauten W. von Zeit zu Zeit bis zur beginnenden Reife der Kultur-
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pflanzen auf die alkal. Bóden yerteilt. Man erreicht eine intensive Diingung der 
Pflanzen m it Nitrat-N u. eine Beseitigung der Alkalitat der beregneten Boden. (A. P.
2 028172 vom 22/6. 1934, ausg. 21/1. 1936.) K a r st .

H. Kappen, Bonn, Herstellung von Misclidungem, die auBer N, K 20  u. P20 5 
noch Ca u. Mg enthalten, dad. gek., daB mit NH3 oder mit NH3 u. C02"behandelte 
Mg-Salze enthaltende Kalisalze nach Entfernung von ubersehiissigem NH3 u. (NH4)2C03 
mit P20 5 enthaltenden Diingemitteln, die keine den NH3-N austreibenden bas. Stoffe 
enthalten, yermischt oder yermahlcn u. die dabei erhaltenen Gemische gegebenenfalls 
noch streufahig gemacht werden. Man erreicht eine erhebliche Verbesserung der Lager- 
bestandigkeit u. Streufahigkeit der Phosphatdiingemittel. (D. R. P. 638 747 KI- 16 
vom 13/5. 1933, ausg. 21/11. 1936.) K a r s t .

Lipo Lazzeroni, Maglie (Lecce), Diingemittel. Aus Kehricht, Miill u. dgl. werden 
die unbrauchbaren Teile, wie Glas- u. Geschirrstiicke, Papier, Lumpen, Eisen- u. Metall- 
teile, ausgelesen, worauf die feinyermahlene M. mit H 2S04 behandelt u. mit CaCN. 
innig yermischt wird. Durch dio dabei entstehende Temp.-Erhdhung werden alle scliiid- 
lichen Keime yernichtet u. eine Verrottung der organ. Substanz begunstigt. Die M. 
wird darauf mit Asche, Torf oder Lignit yermischt. Auf 50 Teile Miill werden 
z. B. 10 Teile H 2S04, 10 Teile CaCN2 u. 30 Teile Asche, Torf o. dgl. yerwendet. (It. P. 
291982 vom 2/6. 1930.) K a r s t .

Charles H. Rutherford, Phoenix, Ariz., V. St. A., Beseiligen und Verhindern von 
Prostscliaden an PJlanzen (Citronenbaume). Man wiischt den Reif yor Sonnenaufgang 
mit aufgespruhtem W. ab u. setzt das Verf. bis nach Sonnenaufgang fort. Dem Wasch- 
wasser werden zweckmaBig Ni tratę, insbesondere Ca(N03)2, daneben noch Ammonium- 
phosphat u. -sulfat zugesetzt. (A. P. 2057 316 vom 27/4. 1936, ausg. 13/10. 
1936.) VlELWERTH.

Pierre Roger Georges Hyvert, Frankreich, Netz- und Haftmittd fiir insekticid 
oder antikryplogam wirkende Spritzbruhen. Es werden miteinander gemischt: eine obor- 
flachenaktiye Fettsaure mit 7—20 C-Atomen, welche m it den Inhaltsstoffen der Briihen 
keine Ndd. gibt, wio Caprinsaure (100 g), ein Alkoholamin, wie Triathanolamin (10 bis 
30 g), dem noch eine alkal. wirkende Base, wie eine wss. Lsg. von NH3 mit 22° Be 
(50—80 g) zugesetzt werden kann u. gegebenenfalls andere oberflachenaktiye, haft- 
fahige, insekticidc oder fungicide Mittel, wie Anthracen-, Terpen-, Harz- oder Kiefemól 
(0—50 g). (F.P. 793 639 vom 5/11. 1934, ausg. 28/1. 1936.) G r a g e r .

Emmerich Kalotsa, Balatonederics, Ungarn, Mischung zur Herstellung von 
ScTiwefelkdlkbruhen fiir Pflanzensdiutzzwecke. Aus zu Staub geldschtem CaO abgesiebtcs 
Ca(OH)2 oder feingemahlenes CaO wird m it S-Pulver oder S-Blumen im Verhiiltnis
1 :1  bis 1 : 5 gemischt. (Ung. P. 114 875 vom 7/2. 1935, ausg. 15/9. 1936.) Ma a s .

Pierre Philippe Schribaux, Frankreich, Insektenbekampfung. Zur Bekampfung 
von Motten u. anderen Hausinsekten werden schnellvergasende Yernichtungsmittel 
u. langsam yergasende iiber lange Zeit wirksame Vertreibungsmittel zusammen yer
wendet. In  einer Róhre oder Tube wird Hexachlorathan (I) durch Pfropfen aus W atte 
oder anderen Celluloseabfallen, die ebenfalls mit I, z. B. m it einer gesśitt. Lsg. yon I 
in Dioxymethylen mit einem Zusatz von Citronellol, getrankt sein konnen. Die Off- 
nungen der Behalter sind z. B. durch Gelatinekapseln geschlossen, dio zum Gebrauch 
entfernt werden. Um den Behalter ist ein Gewebestreifen gewickelt, der mit dem Ver- 
treibungsmittel, wic yenezian. Terpentin, getrankt ist u. zum Gebrauch abgerollt wird. 
(F. P. 803 343 yom 14/6. 1935, ausg. 28/9. 1936.) Gr a g e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Gewinnung von Rotenon und Stoffen 
mit insekliciden Eigenscliaften aus solche enthaltenden Naturstoffen. Man unterwirft 
Naturstoffe, die Rotenon u. Stoffo m it insektieiden Eigg. enthalten, z. B. Derriswurzel, 
gegebenenfalls in Ggw. eines unter den Druck- u. Temp.-Bedingungen nicht fluchtigen 
Losungsm., z. B. Leinol, Schwerolfraktionen, Baumwollsamenol, Oliyenól, der fraktio- 
nierten Dest. unter einem Vakuum von 10- 2—10" 9 mm Hg. Die Strecke zwischen Ver- 
dampfer u. Kondensator ist dabei moglichst kurz zu wahlen. (F. P. 797 052 vom 29/10.
1935, ausg. 20/4. 1936. E. Prior. 29/10. 1934.) PROBST.

The Public in the United States of America, iibert. von: Frederick B. LaForge, 
Clarendon, Va., und Herbert L. J. Haller, Washington, D. C., V. St. A., Reinigen 
eines Pyrelhrinkonzentrates. Der mit KW-stoffen, wic Bzn. oder Athylendichlorid 
hergestellte Pyrethrumauszug wird konz. Das die wirksamen Stoffe enthaltonde 
Pyrethrumólharz (500 g) wird in einer m it W. mischbaren Fettsaure, wie Eg. (750 ccm), 
gel. u. dann zwecks Ausscheidung der unwirksamen Stoffe, wie Fette, Wachse u. Farb-

80*
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stoffe, m it einor geringen Menge W. oder eines Gemisches von Eg. (750 ccm) u. W. 
(160 ccm) gemischt. Der Nd. wird filtriert. Darauf werden der Lsg. groBere Mengen 
W. zugesetzt u. hierdurch die Pyrethrine niedergeschlagen, die dann yerwendet werden 
konnen. (A. P. 2 050 974 vom 12/9. 1935, ausg. 11/8. 1936.) G r a g e r .

S. Baamann, Brussel, Herstellung ron Insektenrertilgungsmitteln. Nicotin wird einer 
Pastę aus organ, absorbierenden Stoffen, wie Cellulose oder Starkeprodd., einverleibt. 
Das Prod. eignet sieh besonders zum Yernichten von Insekten in Miihlen. Zum Gebrauch 
wird es in einem durchlocherten Behalter erhitzt. (Belg. P. 410 808 vom 9/8. 1935, 
Auszug yeroff. 24/12. 1935.) N i t z e .

Walter Carter, Honolulu, Territory of Hawaii, V. St. A., Herstellung eines In- 
sekticids. Dieselól (100 ccm) wird in W. (100 ccm) mit Hilfe von Bentonit oder einem 
ahnlichen Ton (15 g) unter heftigem Riihren emulgiert. Diese Emulsion kann dann 
mit W., das durch einen Geh., z. B. yon (NH1 )2S0 1 (1—5%) schwach sauer reagiert, 
weiter verd. werden, z. B. im Verhaltnis 1: 100. Empfindliche Pflanzen werden durch 
dieses Mittel nicht gescliadigt. (A. P. 2 056121 yom 21/5. 1934, ausg. 29/9. 
1936.) Gr a g e r .

Albert Casimir Malzac, Frankreich, Insekticides Mittel, das yon den zu 
schutzenden Pflanzen nach Ausiibung seiner insekticiden Wrkg. aufgenommen u. 
assimiliert werden kann, besteht z. B. aus einer Lsg. yon NaCN (1 g) in W. (1 1), der 
noch ein a n t  i kryp toga m es Mittel, wie KMnO., (5 g) u. Haft- oder Netzmittel zugesetzt 
werden konnen. (F. P. 803 341 yom 14/6. 1935, ausg. 28/9. 1936.) Gr a g e r .

Antoine Amal, Frankreich, Insekticides Mittel, das in der Kalte 11. ist, bestehend 
aus einer Mischung fester arseniger Saure mit einem mit ihr nicht reagierenden Mittel, 
wie Glycerin, Ochsengalle oder Casein, das die Lsg. erleichtert. Nach Anspruch 2 kann 
man bas. Prodd., wie KOH oder NaOH, NH4-Salze oder NH3, zusetzen. (F. P. 777 877

Ilia Djabadary, Frankreich, Insekticid, bestehend aus einer festen oder wasser- 
lóslichen Mischung yon Nicotin (I), dessen Salzen oder Athern, wie weinsaures I  u. 
einem die Oberflachenspannung der Lsg. yermindemden Mittel, wie feste Na-Seife 
oder cetylsulfonsaures I. Diesem Gemisch konnen noch Netzmittel, wie oleylsulfonsaures 
Na, zugesetzt werden. (F. P. 777 948 vom 3/2. 1933, ausg. 5/3.1935.) Gr a g e r .

Emilio Fortunato, Valleggia, Savona, ItaUen, Herstellung eines insekticiden 
Mittels. Man mischt in der Kalte 650 g Mineralol m it 150 g Naphthalinpulver, 50 g Lsyo- 
form, 30 g Campher, 70 g Terpentinól, 15 g Kreolin u. 35 g Parfiimessenz oder an- 
dere Gewichtsmengen im gleichen Verhaltnis. (It.P. 287297 vom 16/7.1930.) Gr a g e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Lindley E. Mills, Midland, Mich., V. St. A., 
Insekticid, bestehend aus einer Emulsion von einer Petroleumfraktion m it einem Sul- 
fonierungswert iiber 50, z. B. 80, (0,3— 1,2%), Trichlorbenzol (0,1—0,4%) u. einem 
Emulgierungsmittel, wie Na-Caseinat, (0,01—0,04%) in W. (98,36—99,59%), die ais 
Pflanzen- u. Baumspritzmittcl geeignet ist. (A. P. 2 046 961 vom 23/1. 1934, ausg.

Charles Ju les Cnlmann, Frankreich, Insekticides Pulrer. 90—118 kg K 2SiF6 
oder 70—100 kg CaSiFe oder Na2SiF6 oder 65— 100 kg Al2(SLFe)3 oder MgSiF6 werden 
mit 20—32 kg bzw. 20—60 kg Mehl yermischt, welcher Mischung noch 2—10% Talkum, 
ais Lockmittel Pfefferkuchenmehl (gemahlener Kuchen) u. bis zu 50% KFHF zugefugt 
wird. (F. P. 791 727 vom 26/6.1935, ausg. 16/12.1935.) Gr a g e r .

Derris, Inc., New York, N. Y., iibert. yon: Robert Wotherspoon, East Orange, 
N. J ., Y. St. A., Herstellung ron wasserloslichen und mit Wasser mischbaren Insekticiden. 
Die in Derris oder ahnlichen Pflanzen enthaltenen Giftstoffe, wie Rotenon, Deguelin, 
Tephrosin u. Tosicarol, oder dereń Hydrierungsprodd. werden mit einem wasserloslichen 
Phenol mit mindestens 2 OH-Gruppen, z. B. Resorcin, zweckmaBig unter Schmelzen 
gemischt. Beispiel: 10 Teile Dihydrorotenon werden mit 90 Teilen Pyrogallol yer- 
schmolzen, yermahlen u. in W. gel. ais Mottenschutzmitteł yerwendet. Die Mittel 
konnen ais Spritzmittel in W. oder ais Verstaubungsmittel mit adsorptionsfahigen 
Stoffen benutzt werden. (A. P. 2 052 374 yom 28/4. 1934, ausg. 25/8. 1936.) G r a g e r .

S. A. des £tablissements Nifo, Frankreich, Insekticid, Baktericid und Fungicid, 
bestehend aus Athylaldehyd, der allein oder yermischt m it W., organ. Lósungsmm. 
oder Gasen, wie L uft oder C02, in Industriegebauden, Speichem, Wohnungen, Waren- 
hausem, Wagen, Schiffen, Flugzeugen u. besonders in Getreidesilos gegen den Kom- 
kafer angewandt werden kann. (F. P. 785 049 yom 2/2.1935, ausg. 31/7.1935.) G rag .

yom 1/9. 1934, ausg. 2/3. 1935.) Gr a g e r .

7/7.1936.) Gr a g e r .
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Standard Oil Co. of Califomia, San Francisco, ii bert. von: William H. Hampton,
Ikrkeley, Cal., V. St. A., Herslellung eines Insekticids und Oermicids, das auch zum 
Vertreiben von Insekten verwendet werden kann, das EDELEANU-Extrakt (I) zu 
60% bzw. 25% in wss. Emulsion enthalt. I, der im wesentlichen aus ungesatt. u. aro
mat. KW-stofTen besteht u. zweckmaBig einen Kp. von 175—290° hat, z. B. aus un- 
gereinigtem Petroleum wird (zu 75—85%) m it einem yerseifbaren Mittel, wie Olsaure 
(3—12%) gemischt, dann wird zwecks Verseifung der vorhandenen Sauren Atzalkali, 
wie KOH von 48° Bś (1—4%), u. Kresol unter Riihren zugesetzt. Das Mittel kann 
dann mit W. weiter verd. werden. (A. P. 2 055491 vom 13/1. 1932, ausg. 29/9.
1936.) Gr a g e r .

Carlo Randaccio, Italien, Herslellung eines ScJiddlingsbekampfungsmittels, das aus 
den Cl-Deriw. des CS2, besonders aus CSC12, besteht u. gegebenenfalls CS2, SC12 oder 
CC14 enthalt. Man laBt aiif CS2 gasformiges Cl in Ggw. von Katalysatoren, wie Fe, 
Fe-Salzen, J  oder SbCl4, oder SCI2 mit oder ohne Katalysatoren einwirken. Man kann 
auch Cl u. S bei hohen Tempp. m it oder ohne Katalysatoren auf Kohle einwirken 
lassen. An Stelle von Cl konnen auch F, Br oder J  bzw. die entsprechenden S-Halogenide 
yerwendet werden. (F. P. 795 668 vom 4/9. 1935, ausg. 19/3. 1936. It. Priorr. 5/9. 
1934 u. 25/5. 1935.) G r a g e r .

B. N. Daschkewitsch, U. S. S. R ., Mittel zur Bekampfung von Pflanzenschad- 
lingen. Anabasin wird in fester oder gel. Form mit schwachen Sauren oder dereń 
Anhydriden, wie H^S, CO, oder Heizgasen, behandelt u. gegebenenfalls das ausgeschiedene 
Anabasinsalz abgetrennt. (Russ. P. 47 865 vom 14/7. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t .

A. F. Krawzow und P. M. Tschebotarew, U. S. S. R ,, Mittel zur Bekampfung 
von Tierldusen, bestehend aus einer Mischung von Steinkohlenstaub u. Naphthalin. 
(Russ. P. 47 864 vom 15/9. 1933, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

August Schleich, Luxemburg, Mittel zur Vemichtung schadlicher Tiere, wie 
Raubtiere, bestehend aus einem Gemisch von Nicotin m it organ., Gewebe stark atzenden 
Stoffen, wie Alkalihydroxyden oder -athylaten, S- oder CN-Alkalien, Ammoniak oder 
Aminen, wie Tetraathylammoniumhydroxyd, die zweckmaBig an der Luft ihre Atzeig. 
in kurzer Zeit verlieren. Diese Mittel sind in Glaskapseln oder glasernen Ampullen 
eingeschlossen u. so im Koder versteckt auszulegen. (F. P. 802 866 vom 4/1. 1936, 
ausg. 17/9. 1936. Luxemb. Prior. 5/1. 1935.) G r a g e r . '

Josip Flajs, Belgrad, Vertilgungsmittd fu r  Batten und Mause. 50% Gips oder 
Zement u . '50% tier. oder pflanzlichesFett werden k. miteinander Termischt, u. die 
daraus gewonnene piast. M. wird zu erbsengroBen Pastillen Terarbeitet, zwecks Konser- 
vierung m it einer dunnen Schicht Honig iiberzogen u. in trocken gerÓstetes Mehl ein- 
gewalzt. An dem im Magen der Tiere versteinemden Gips gehen diese zugrunde. Un- 
schadlichkeit fiir Geflugel u. groBere Haustiere. (Jugoslaw. P. 12 619 vom 18/10.
1935, ausg. 1/10. 1936.) _  ____ F u h s t .

J. Lavollay, Le Magnesium dans les terres arables. Coli. Actualitós scientifiąues et industrielles
No. 421. (104 S.) 18 fr.

VIII. Metallurgie. Metallographie. 5Tetallverarbeitung.
Franz Brenthel, Der heutige Stand der Metallhiillentechnik in Nordameńka. Ein- 

gehende Schilderung einer Studienreise zu den wichtigsten amerikan. Metallhutten 
mit ausfiihrlicher Beschreibung der Arbeitsbedingungen u. der Verarbeitungsprozessc 
mit yielen Zahlenangaben u. Stammbaumen. Es werden beschrieben Kupfergewinnung 
einschheBlich Kupfersulfat u. Herst. diinner Bleche auf elektrolyt. Wege, Nickelgewin- 
nung, Bleigewinnung, Elektrolyse auf Bleizinnlegierungen, elektrolyt. Herst. yon 
BleiweiB, Herst. von bas. PbS04, Bleiglatte u. Mennige, Zinkgewinnung, Cadmium- 
gewinnung, Zinkoxydherst., Gtold-Silberscheidung, Arsenikherst., Antimon- u. Alu- 
miniumgewinnung. (Arch. Erzbergbau Erzaufbereit. Metallhuttenwesen 2. 49—133.
1936. Erganznngsh. zu Metali u. Erz.) E n s s l i n .

Ch. Berthelot, Beagenzien fu r  die Mineralflotation. An Hand einiger Beispiele
w’ird die Wrkg. verschied. Flotationsreagenzien besprochen. AuBerdem wird die Be- 
emflussung der Flotation durch den pn-Wert gewiirdigt. Au3 dem mkr. Befund der 
Mineralien lassen sich Ruckschlusse auf die am rorteilhaftesten anzuwendende 
Flotationsmeth. ziehen. (Vgl. C. 1937. I. 413.) (Rev. Chim. ind. Monit. sci. Quesne- 
TiUe 45. 280—86. Okt. 1936.) D r e w s .
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Orson Cutler Shepard, Versuche uber das Uaftcn von Blasen bei der Flotation. 
Es werden einige Photographicn mitgeteilt, dio die Abhangigkeit des Kontaktwinkels 
zwisehen einer Luftblase u. einer Hg-Oberflache von dem an das Hg angelegten Potential 
zeigen. Mit steigendem negativem Potential steigt die Oberflaehenspannung des Hg, 
zugleich waehst der Kontaktwinkel, bei weiterer Steigerung des Potentials gehen 
Oberflaehenspannung u. Kontaktwinkel wieder zuriick. (Min. and Metahurgy 17. 
339. Juli 1936. Stanford Univ.) J u z a .

J. A. Tschemyschew, Dynamischc Erstarrung von Metallen beim Giefien in  
metallisclie Formen. Physikal. chem. Grundlagen der Erstarrung von SchleuderguB in 
bewegtem Zustande. Kritik des Yf. iiber die heutigcn Ansichten hinsichtlich des Ein- 
flusses der Schleuderkraft auf das Metallgefiige. Vorschlag eines Verf. zur Begelung 
des Krystallisationsvorganges beim SchleuderguB. Behandlung von Fragen iiber die 
Erstarrung von in Bewegung befindlichen Metallen in einer unbewegten metali. Form. 
Vorschlag eines Yerf. zum Zusammenpressen von Metallen unter Verwendung von 
hohen Drucken. Vibration von GieBformen u. ihre Vorziige. (GieBerei [russ.: Liteinoje 
Djelo] 7. Nr. 1. 19—24. 1936.) H o c h s t e in .

Eugen Schneider und Max Paschke, Beitrag zur Beicertung des Bindemittds 
im  Formsand. Durch Isolierung des Bindemittels u. gesonderte Unters. von damit 
hergestellten synthet. Formsanden wurden andere ais die bisher ublichen Vergleichs- 
mogliehkeiten fiir dio Bewertung der Binder gefunden. Die Wasserempfindliehkeit 
von Formsanden u. der Kolloidwert von Bindemitteln wurden definiert u. es wurde 
nachgewiesen, daB qualitative Unterschiede in den kolloidalen Eigg. der Binder vor- 
handen sind. (GieBerei 23 (N. F. 9). 572—79. 23/10. 1936.) Ge is z l e r .

W . Luyken, Uber die magnetischen Eigensdiaften der Eisenerze und ihrer Rost- 
erzeugnisse. Schrifttumsubersieht iiber die bisherigen Ansehauungen hinsichtlich der 
BeeinfluBbarkeit der Magnetisierbarkeit verschied. Eisenoxydstufen. Beschreibung der 
MeBvorr. u. Unters. der magnet. Eigg. yerschied. Eisenoxydstufen, sowie ihrer Beein
fluBbarkeit durch Erhitzung in neutraler, reduzierender u. oxydierender Atmosphare. 
Fe(OH)2 lieB sich hierbei weder durch eine neutrale Atmosphare, noch durch C02 in eine 
stark magnet. Form uberfiihren. Verss. in reduzierender Atmosphare zeigen zwar 
infolge Fe^Oj-Bldg. eine Zunahme der Magnetisierbarkeit, jedoeh wird bei Tempp. 
oberhalb 570° durch Wustitbldg. die IMagnetisierbarkeit des Rostprod. verschlechtert. 
Gute magnet. Werte wurden infolge Bldg. ferromagnet. Oxyde daim erhalten, wenn 
die Red.-Tempp. zwisehen 500 u. 600° u. die Oxydationstemp. bei 500° lag; Die Bldg. 
ferromagnet. Oxyde erfolgto nur, falls sie verhaltnismaBig niedrige Bldg.-Tempp. 
besaBen. Unterss. iiber Anreicherung der Eisenerze in Drehofen zur Herst. ferromagnet. 
Oxyde. (Metali u. Erz 33. 589—94. 1936.) H o c h s t e in .

Gustav Tammann und Hans Hartmann, Die Schmelzgeschwindigkeit des Eisens 
in Beruhrung mit Kohlenstoff. Aufeinandergesetzte u. auf Tempp. oberhalb der eutekt. 
Temp. erhitzte Kohle- u. Eisenstabchen schmelzen an der Beriihrungsstelle. Abhangig
keit der Absehmelzgeschwindigkeit von der Vers.-Dauer, der Temp. (steigt mit steigen- 
der Temp.) u. der Art der Kohle u. des Eisens. Techn. Stahle verhalten sich anders 
wie aus Elektrolyteisen erschmolzene Stahle ahnlicher Zus. Beschreibung der Yers.- 
Einrichtung. (Arch. Eisenhuttenwes. 10. 223—24. N oy. 1936. Gottingen.) H a b b e l .

Francis H. Crockard, 5 Jahre Fortschritt im Hochofenbetrieb. Zusammenfassender 
Bericht des Yf. iiber die Fortschritte im Hochofenbetrieb wahrend der letzten 5 Jahre 
bei der R e p u b l ic  St e e l  Co r p ., Southern District, Birmingham, Alabama. Es werden 
behandelt: Wrkg. eines hohen Aschengeh. von Koks auf das Ausbringen u. auf die 
Kosten sowie Oberwachung des Si-Geh. des Roheisens. Porositat u. Koksstiickigkeit. 
Zus. der verhutteten Erze m it ca. 34—36% Fe, 11—23% Si02, 3,3% A120 3, 11 bis 
19% CaO, 0,7% MgO, 0,3% P  u. 0,16% Mn. Staubverluste bei der Erzaufbereitung. 
Abmessungen der Hochofen, insbesondere der R a st. Verbesserung der Rolieiscn- 
qualitiit. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 120. 36—55. 1936.) H O C H STEIN -

Kurt Frdlich, Untersuchungm iiber den Warmeierlust des Roheisens auf dem Wege 
vojn Hochofenwerk zum Mischer. Ermittlung der Temp.-Yerluste des Roheisens auf 
dem Wege zwisehen Hochofen u. Mischer. Es wurden zu diesem Zweck die Roheisen- 
tempp. in der Abstiehrinne sowie zu Beginn u. Ende der Fahrzeit thermoelektr. u. 
opt. unter Verwendung eines Yisierrohres aus Graphit gemessen. Die Warmeverluste 
des Roheisens entstehen durch die Straklungsverluste dej Sehlackendecke wahrend 
der Fahrt u. bei der Fiillung. Ferner durch die Speicherungsverluste der Pfannen- 
ausmauerung, bes. durch die Warmebewegung der Leerpfannen. Der Yf. empfiehlt
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eine Verkurzung der Pfanncnumlaufzeiten, Verminderung ihrer Zahl u. Andcrung 
ihrer Deckel. (Stahl u. Eisen 56. 1473—79. 3/12. 1936.) H o c h s t e in .

Ralph H. Sweetser, Eigenschaften von Roheisen. Diskussion im Rahmen einor 
Sitzung des Ausschusses fiir Roheisenqualitat, bestehend aus Mitgliedem folgender 
Gesellsehaften: American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, American 
Foundrymen’s Association, American Society for Testing Materials, Gray Iron Institute, 
Malleable Iron Institute. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 120. 155—70. 
1936.) E d e n s .

Richard Kreide und Joseph Roli, Das Einblasen von feslen und flussigen Sloffen 
in das Hochofengestdl. Vff. berichten uber Erfahrungen, die man mit dem Einblasen 
von festen u. fl. Stoffen in das Hochofengestell zur Behebung von Stórungen des Ofen- 
ganges u. zur Verbesserung der physikal. u. chem. Eigg. der Schlacke gemacht hat. 
Bei órtlichem Temp.-Ruckgang u. Verschlackung einzelner Formen hat sich das E in
blasen von Ferrosilicium durch die Windform bowahrt. Bei gróBerer Ausdehnung 
des Temp.-Ruckganges wird Rohteer oder Petroleum dureh mehrere Formen ein- 
geblasen. Ein Sandzusatz behebt Stórungen in der Schlackenzus. Im  Dauerbetrieb 
kann durch Zusatz von Sand unterhalb der Windformen bei auf Thomasroheisen 
gehenden Ofen der S i02-Geh. der Schlacke ohne Einw. auf das Roheisen erhóht werden, 
wodurch die Schlacke zur Verwertung ais Stuckschlacko verbessert u. ihre Zerfalls- 
neigung beseitigt wird. (Stahl u. Eisen 56. 1177—79. 24/9. 1936. Bobreck u. Duisburg- 
Hamborn.) H a b b e l .

G. G. Urasow, P. A. Worobjew und J. W. Ainbinder, Untersuehung der riick- 
liiufigen Reaktion PbS  -f- Fe FeS  +  Pb nach dem. thermischen Analysenterfahren 
des lemaren Systems Fe-Pb-S. (Vgl. C. 1936. II. 854.) Allgemeine Betrachtung des 
ternaren Schmelzdiagramms Fe-Pb-S. Unters. iiber die chem. Zus. der Sulfid-(Stein-)- 
Schichten auf Grund von chem. Gewichts- u. Molekularbestst. (Metallurgist [russ.: 
Metallurg] 1936. Nr. 3. 15—27. Marz. Leningrad, Industrieinstitut.) HOCHSTEIN.

J. M. Karli und G. W. Saweljew, Uber die Gewinnung ton Vanadin aus dem 
Titano-3Iagnetilroheisen des Kussinskybezirks. Bespreehung yerschiedener Móglich- 
keiten zum Frischen der Titan-Magnetiterze aus dem Ural zum Zwecke der Gewinnung 
eines Ausgangsrohstoffes zum Ersclimelzen yon Ferroyanadin. Die Vff. geben dem 
Bessemcryerf. den Vorzug, wobei jedoch eine allcn Verff. eigene, nur geringe V-Gewin- 
nung aus den Erzen festgestellt wird, u. weitere Verss. auf diesem Forschungsgebiet 
gefordert werden. Das Frischen der Erze in einem bas. Martinofen wird nur ais eine 
provisor. Lsg. der Frage beurteilt. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 4. 
37—42. 1936. Leningrad, Gipromez.) H o c h s t e in .

W. A. Arbusow, Fayalit im Agglomerat. Dureh Red. yon Agglomeraten yer- 
schiedener Zus. m it H 2 bei 600 u. 1000° wird festgestellt, daB der Geh. an Fayalit mit 
dem FeO-Geh. im Agglomerat zunimmt: bei Ggw. yon 7,4% FeO findet man 3,83% 
Fayalit, bei Ggw. von 37,37% FeO 21,37% Fayalit. In  einem Agglomerat m it 10—12% 
Si02 sollen 20—25% FeO enthalten sein; bei geringerem FeO-Geh. sind dic mechan. 
Eigg. ungiinstig, bei hoherem FeO-Geh. yerschlechtem sich die chem. Eigg. des Agglo- 
merats (Porositat, Reduzierbarkeit) bei nur geringer Verbesserung der mechan. Eigg. 
(Sowjet-Metallurgie [russ.: Ssowjetskaja Metallurgija] 8. Nr. 6. 9—11. Juni
1936.) R. K. Mu l l e r .

T. B. Counselman, Die Wiedergewinnung des Gichtstaubes aus dem Waschicnsser. 
Obersicht iiber den Gang einer Gichtgasreinigung mit Staubriickgewinnung. Verff. 
zur W.-Klarung u. Schlammeindickung. Wiedergewinnung des Gichtstaubs durch 
Trocknen u. Weiterbehandlung des Klarschlamms. Betriebsergebnisse aus yerschiedenen 
Giehtgasreinigungsanlagen. (Metals Technol. 3- Nr. 6. Techn. Publ. Nr. 743. 11 Seiten. 
Sept. 1936.) H o c h s t e in .

H. Elliss, Gase im Eisen. Auftreten u. Menge von N2, H 2 u. CO in yerschied. 
Eisensorten. Absorptionsfahigkeit yon Eisen fur die yerschied. Gase. Ursprung der 
Gase im Eisen u. Stahl u. zwar kónnen die Gase eingebracht werden bzw. entstehen 
durch: das Roheisen, den Schrott, durch Ferromangan oder andere Badzusatze, aus 
der Ofenatmosphare, durch die Anwesenheit von im Schmelzbad suspendierten 
Schlackenteilchen, durch die Einstellung des Gleichgewichtes zwischen in den Schlacken 
gelósten Gasen u. dem Bad, durch das Bessemeryerf., durch Zwischenrkk. im Bade, 
durch Elektrolyse u. durch das SchweiByerfahren. Einfl. des Mn-Geh. auf den Gas- 
geh. im Eisen u. Stahl. (Iron Steel Ind. 10. 148—50. Nov. 1936.) HOCHSTEIN.
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A. H. Dierker, Schlacken und Gase im Kupolofenbetrieb. (Trans. Amer. Foun- 
drymen’s Ass. 7. 404—14. April 1936. — C. 1936. II. 2007.) H o c h s t e in .

F. B. Riggan, Beitrag zu der Herstellung von Tempergup im  Kupolofen. Vor- 
u. Nachteiie der TemperguBherst. im Kupolofen. Ausgangsmaterial u. Gattierung. 
Kupolofenbetrieb. Physikal. Prufung u. Bearbeitbarkeit. Werkstoffestigkeit yon im 
Kupolofen hergestellten TemperguBfittings. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 7. 
427—42. April 1936.) H o c h s t e in .

S. A. Skomorochow, Die technischen Bedingungen zur Herstellung und Abnahme 
von Gupstiicken. Vf. teilt auf Grund der chem. Analyse, der mechan. Eigg. u. des Ge- 
fuges die auf dem Werk „ S t a n k o l it “ hergestellten GuBstiicke in 3 Klassen ein u. 
gibt ferner fiir diese die Abnahmebedingungen an. (GieBerei [russ.: Liteinoje Djelo] 
7. Nr. 1. 17— 18. 1936. Werk Stankolit.) H o c h s t e in .

W. J. Reagan, Beeinflussung der Lebensdauer ton Blockkokillen. Unters. yon
2 Faktoren, die die Lebensdauer von Kokillen fiir Stahlblocke beeinflussen, u. zwar 
Unters. des Einfl. der Wanddicko oder des Kokillengewiehtes u. der chem. Analyse, 
bes. des Mn-Geh. Die hochsto Betriebsdauer von im Mittel 210 Abgussen 
besaB eine Kokille mit 1,5% Mn u. 1,6% Si. Bei Si-Gehh. iiber 1,6% wurde die Lebens
dauer wieder yerringert. (Metals Technol. 3. Nr. 6. Techn. Publ. Nr. 745. 12 Seiten. 
Sept. 1936.) H o c h s t e in .

James T. Mac Kenzie, Das Schleudem ton Guprohren in Sandformen. Verf. zur 
Herst. von SchleuderguBrohren in mit Sand ausgekleideten eisemen Formen. Vorteile 
des Verf. u. Besehreibung der Rohrherst. im einzelnen. Herst. yerschiedener Rohre. 
Anforderungen an den Formstoff u. das Eisen. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 7. 
476—80. April 1936.) HOCHSTEIN.

T. E. Hurst, Das SchleudergufSterfahren zur Herstellung ton Zylinderbuchsen fu r  
Kraftmaschincn. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 7. 467—75. 479—80. April 
1936.) H o c h s t e in .

H. W. Stuart, Herstellung ton Scldeudergup aus Graugufi in wassergekuhlten 
Formen. Letzte Entw. des d e  LAVAND-SchleuderguBverf. zur Herst. von GuBeisen- 
rohren. Yorr. zum Aufblasen von Pulvem auf die Form, um Abschreckwrkgg. der 
Form an den AuBenseiten der GuBrohrc zu yermeiden. Vergleich der Eigg. der ge- 
gossenen Rohre bei u. ohne Verwendung des pulyerformigen Schutzmittels. (Trans. 
Amer. Foundrymen’s Ass. 7. 443—59. 479—80. April 1936.) H o c h s t e in .

E. W. Wynn und D. Hope, Einigc Erfordemisse bei der Herstellung ton gesunden 
Gupstucken. Der Aufsatz enthalt Angaben iiber die Zus. u. Eigg. von Formsand, die 
Anordnung von GieBtrichtem, verlorenen Kopfen u. beim Sehwinden zerfallenden 
Kernen. Ferner wird der Einfl. einiger Legierungselemento auf das Verh. des GuB- 
metalles beschrieben. (Foundiy Trade J . 55. 373—76. 12/11. 1936.) G e i s z l e r .

John W. Bolton, Graues Gufieisen. X I. (Vgl. C. 1936. II. 3462.) In  Fortsetzung 
seines Uberblickes iiber die allgemeinen physikal. Konstanten des grauen GuBeisens 
behandelt Vf. die Schwindung u. Ausdehnung von GuBeisen u. Roheisen, wobei in 
zahlreichen Tabellen die Ausdehnungskoeff. fiir die versehiedensten Tempp. u. Zuss., die 
von yerschiedenen Forschem ermittelt wnirden, zahlenmaBig zusammengestellt bzw. 
denen yon Nichteiseumetallen gegeniibergestellt werden u. die Vol.-Yeranderung bei 
der Erstarrung des GuBeisens yerfolgt wird. (Foundry 64. Nr. 9. 32—33. 80. Sept.
1936.) F r a n k e .

Georg Bierett, Knickfestigkeit ton GuPeisen. Es wurden Untcrss. iiber die Trag- 
fahigkeit guBeisemer Saulen mit Rohrąuerschnitt yon der Guteklasse Ge 26 bei mittiger 
u. auBermittiger Druckbelastung angestellt. Die Knickspannungslinie fiir GuBeisen 
jeder Giite bei mittiger Belastung laBt sieh sehr genau naeh der Theorie von E n g e s s e r - 
KAr m a n  (Forsch. Ing.-Wes. Nr. 81 [1910]) aus einem einzigen Dmckstauchungsyers. 
berechnen. Die Ergebnisse eines durchgefuhrten Dmckstauchungsyers. ermoglichten 
eine genaue Feststellung der Knickspaunungslinie. Die ausgefiihrten Knickyerss. im 
Schlankheitsbereich A =  40—80 ergaben, daB GuBeisen dieser Giiteklasse dem Bau- 
stahl 37 bei kleineren Schlankheiten u. mittiger Beanspruchung liberlegen ist. Das 
liegt darin begrundet, daB GuBeisen infolge seines Gefiigeaufbaues keme ausgepragte 
FlieBgrenze u. hochwertiger GuB bei hoheren Beanspruehungen einen groBeren Forrn- 
anderungswiderstand ais Baustahle hat. Auch bei stark auBermittiger Belastung war 
das Verh. der Rohre bei kleineren Schlankheiten — untersucht wurde die Schlank- 
lieit /. =  40 — noch sehr befriedigend im Verhaltnis zu Stahl St 37. Die in Frage kom- 
menden Schlankheiten, in denen die Eigg. des GuBeisens bei Druckbelastung zur
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Geltung kommen, haben im Hochbau prakt. Bedeutung. Besonders auBsichtsreieh 
crscheint dio Verwendung von GuBeisen fiir Einlagen in Betonsaulen. Allgemein 
regen die Feststellungen zu einer starkeren Beachtung der besonderen Gefiigeeigg. der 
Werkstoffe in Beziehung zu dem Verwendungszweck, besonders zur Beanspruchung 
hin, an. (Aroh. Eisenhiittenwes. 10. 165—69. Okt. 1936. Berlin-Dahlem, Mitt. aus 
dem Staatl. Materialprufungsamt.) F r a n k e .

R. Collot, Schuppenbildung beim Tempem von weipem Gufieisen. Die beim Tem
pem yon weiBem GuBeisen auftretende Sehuppenbldg. u. Aufblahungen werden vom 
Vf. dadureh erklart, daS die O dydationsgeschw indigkeit der festen Lsg. wesentlieh 
groBer ist ais die Eindringungsgesehwindigkeit von C. Fe oxydiert an der Oberflache, 
so daB Fe3C u. C nicht mehr die yerbrannte Sehieht durehdringen konnen. Der bei der 
Dissoziation yon Fe20 3 freiwerdende 0 2 dringt in das Metali ein u. bildet hier C02 u. 
CO, die das Aufplatzen u. Loslosen der Randsehichten bedingen. Es werden ais Fak- 
toren, die die Sehuppenbldg. beeinflussen, besproehen: die chem. Zus. des GuBeisens, 
die Abkiihlungsgeschwindigkeit u. der Entkohlungsyorgang beim Tempern. EinfluB 
der Sehuppenbldg. auf die mechan. Eigg. des Werkstoffes. (Buli. Ass. techn. Fon- 
derie 10. 191—94. Mai 1936.) HOCHSTEIN.

Hans Jnngbluth, Anderung ton Zugfesligkeit und Brinellharte bei Gv,(Seisen mit 
der Wandstarke. Vf. zeigt an Abgiissen aus Kupolofeneisen, daB unter einheitliehen 
Vers.-Bedingungen die Wandstarkenempfindliehkeit getrennt gegossener Probestabo 
etwa 2V2—3-mal so groB ist wie dio Wandstarkenempfindliehkeit kastenfórmiger Ab- 
gusse, dereń Wanddieken genau so groB sind wie die Durchmesser der Probestiibe. Dio 
Wandstarkenempfindliehkeit liochwertiger GuBeisensorten, d. h. solcher m it mehr ais 
24—26 kg/qmm Zugfestigkeit, ist in beiden Fallen sehr klein. Die Festigkeit eines an- 
gegossenen Stabes weicht um so mehr yon der Festigkeit der Wand gleieher Starkę ab, 
je geringwertiger das GuBeisen ist. Bei hochwertigen GuBeisensorten ist dio Festigkeit 
des angegossenen Stabes nicht mehr wesentlieh verschieden von der Wand gleieher Dicke. 
Da auch die Wandstarkenempfindliehkeit hoehwertiger GuBeisensorten gering ist, kann 
in solchen Fallen der angegossene Probestab ein hinreiehend genaues Bild von der 
Festigkeit in den yerschiedenen Wandstiirken hoehwertiger GuBstiieke yermitteln. Be- 
ziehungen dieser Verhaltniswerte u. der Wandstarkenempfindliehkeit zu der Summo 
C +  Si des GuBeisens. (Arch. Eisenhiittenwes. 10. 211—16. Nov. 1936. Essen.) H a b b e l .

P. G. Petrow und L. G. Ardaschnikow, Zum Problem des VerschleifSes von GuP- 
eisen. Auf Grund von Betriebs- u. Labor.-Verss. Ermittlung des VersehleiBes yon 
GuBeisen. Best. der yerschiedenen auBeren Ursachen des VersehleiBes auf den Ab- 
nutzungsgrad. Kennzeichnung der auBeren YerschleiBursachen. Abhangigkeit des 
Versch]eiBes yon der Hartę, dem Gefiige u. der chem. Zus. des Werkstoffes. Bisher 
unbekannte Ursachen des VersehIeiBes. Prakt. Vorschlago zur Erhóhung des Ab- 
nutzungswiderstandes. (GieBerei [russ.: LiteinojeDjelo] 7. Nr. 1. 1—11. Nr. 2. 3—11.
1936.) H o c h s t e in .

J. G. Pearce, Neuzeitliches Gufieisen ju r  chemische. Anlagen. (Vgl. C. 1936. II. 
1054 bzw. 3352.) (Chem. Trado J .  chem. Engr. 99- 447—48. 27/11. 1936.) F r a n k e .

N. W. Ssokolow, Technologie der Hersldlung ton mełallischem Sand und Sehrol- 
kórnern und ihre Anwendung in Sandstrahlapparaten. Herst. yon metali. Kómern u. 
GuBeisenkies, ihr Gefiige u. ihre chem. Zus. m it 2,5—3,2°/0 C, 0,94—2,46% Si, 0,5 bis
0,6% Mn, 0,16—0,61% P. Verf. zur Herst. von GuBeisenkies, verschiedene Bauarten 
der Sandstrahlgeblase u. ihre Anwendung zum GuBputzen bei yerschiedenen Betriebs- 
bedingungen. (GieBerei [russ.: Liteinoje Djelo] 7. Nr. 3. 33—42. 1936.) H o c h s t e in .

I. Brainin, Ober die Vera,nderung der Zusammensetzung ton Metali und Schlacke 
in der GiePpfanne wahrend des GiePens. Beschreibung der Ergebnisse der Unters. yon
12 Vers.-GieBproben (weicher Si-freier Stahl, mittlerer C-Stahl m it nicht uber 0,3% Si 
u. C-Stahl mit ca. 0,5% Si02), die sofort nach dem Einfiillen in dio GieBpfanne u. im 
Verlauf des GieBens analysiert werden. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 7.
41—46. Juli 1936.) v. F u ń e r .

E. E. Callinan, GiePpfannensteine. Ihr EinfluP auf die Gule von legiertem Stahl. 
(Iron Steel Canada 19. Nr. 4. 8—10. Aug. 1936. — C. 1936. II. 3719.) H o c h s t e in .

Horst Wilhelm, Erzeugung ton weichem unlegiertem Stahl im basischm Siemens- 
Matiin-Ofen aus Alteisen ohne besonderen Manganzusatz. Yerschm. yon Alteisen im 
bas. SlEMENS-MARTIN-Ofen ohne Zusatz yon hochwertigen Mangantragern. A u f 
Grund physikal.-ehem. Betraehtungen sowie prakt. Beobaehtungen werden Richt- 
linien fiir die Arbeitsweise gegeben. Die aus solchen Schmelzungen hergestellten Fein-,
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Slittcl- u. Grobblechc wurden chem. u. technolog. Unterss. unterzogen u. auf Schmied- 
u. SchweiBbarkeit g e p r i i f t .  Hierbei zeigten die Mn-armen Stahle bei allen Priifungs- 
verff. kein B c h le c h te re s  Verh. ais n. hergestellte Stahle. (Stahl u. Eisen 56. 1423—30. 
26/11. 1936.) H o c h s t e i n .

K. I. Fedorow, Einflu/3 der Dauer und der Heftigkeit des Kochens auf die Slahl- 
giiie. Best. der Abhiingigkeit des Geh. an niehtmetall. Stahleinschlussen von der Dauer 
u. Heftigkeit der Badkochperiode. Die geringste Menge an niehtmetall. Einschlussen 
wird bei 2,5—3-std. Koehdauer der Schmelze festgestellt. Bei geringerer u. in gleicher 
Weise auch bei groBerer Koehdauer steigt die Menge der Einsehliisse an, u. zwar nehmen 
lmuptsachlich die Fe30 4- u. FeO-Einschliisse zu. Der Geh. an S-haltigen Einschlussen 
wird mit waehsender Koehdauer yerringert. Ein intensives Kochen verringert den 
Geh. an Einschlussen merklich. Ein Halten des Metalles im Ofen nach der Zugabc 
des Desoxydationsmittels beeinfluBt die niehtmetall. Einsehliisse derart, daB mit der 
VergroBcrung dieses Haltens die Menge abnimmt. Das Halten des fl. Metalles in der 
GieBpfanne zeigt keinen merkbaren Einfl. auf die Einsehliisse u. kann daher nur 
fiir eine Temp.-Regelung u. fiir die Entfemung fremdartiger grober Einsehliisse, wie 
z. B. Teilchen aus feuerfesten Stoffen, niitzlich sein. Die besten mechan. Eigg. (Dehnung, 
Schlagfestigkeit) werden fiir Stahlschmelzen nacli 2,5—3-std. Koehdauer bei einer 
mittleren C-Verbrennungsgeschwindigkeit von 0,004% je Min. erzielt. Bei Sehmelzen 
mit kurzerer u. langerer Kochzeit sind die mechan. Eigg. des Stahles wesentlich 
schleehter. Zur Erzielung bester mechan. Eigg. soli bei einer mittleren C-Verbrennungs- 
geschwindigkeit von 0,004% je Min. im ersten Teil der Kochperiode dio Geschwindig- 
keit ca. 0,0075—0,06% je Min. u. ca. 0,0035—0,03% je Min. gegen Ende der Schmelze 
betragen. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 1 1 .  Nr. 8. 27—39. Aug. 1936. Zentral-Inst. 
f. Metalle.) HOCHSTEIN.

M. Akland, Neuzeillkhe magnelische Uberwadiungsterfahren der Siahlherstdlung in 
Martin- und Elektroofen. (Milłeilungen aus der amerikanischen Praxis. Oberblick 
iiber die neuzeitlichen magnet. Unters.-Verff. zur Priifung der Giite von Eisen u. Stahl 
bei ihrer Herstellung. Beschreibung eines thermoelektromagnet. Differentia 1 unters. - 
Verf. von Stahlproben sowie der zugehórigen App., welche aus einer prim. Magneti- 
sierungsspule (110 V bei einer Frequenz von 25 oder 60 je Sek.) einer sek. Unters.- 
Spule, einem Verstarker, Galvanometer u. dgl. besteht. Vgl. der elektromagnet. er- 
mittelten Unters.-Werte m it Gefiigeunterss. nach Mc Q u a id -E h n . (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 302—05. Marz 1936. Jekaterinburg [Sswerdlowsk], 
Ural-Inst. fiir Eisenmetalle.) H o c h s t e in .

Gevers, Die Komgro/ie in gegossenen Werkslucken. Best. der KorngróBc von 
gegossenen Stahlen zwecks Gutebeurteilung. Die Korngr5Benbest. nach Mc Q u a id - 
E h n . (Fonderie belge 1 9 3 6 .  445— 49. Juli/Aug.) H o c h s t e in .

I. A. Ssumin und I. w. Golubew, Siahlherstdlung fu r  Schmiedehummer. Schmelz- 
yerff. zur Herst. von saurem Martinstahl fiir Schmiedehammer mit ausfiihrlichen tabellar. 
geordneten Angaben uber Stahlzus. u. Schmelzbehandlung. Angaben iiber Block- 
gewicht u. EinfluB der Kokillenform. GieB- u. Schmiedeverff. sowie Warmbehandlung 
der Schmiedestueke. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 1 1 .  Nr. 5. 61—90. Mai 1936. 
Zentral-Institut fiir Metalle.) H o c h s t e in .

J. F. Ryan, Bemerkungen iiber Abschreckicirkungen. Unters. iiber die Abschreck- 
wrkg. von Olen yerschied. Herkunft bei der Stahlhartung. Untersucht wurden Fisch- 
u. Seetierole, yegetabile u. Samenole, tier., minerał, u. minerał. Ole mit Zusatz von 
tier. u. yegetabilen Olen. Kiihlvorr. in Abschreckbehaltern u. Einfl. einer 01- 
umwalzung auf die Abschreckwrkg. (Heat Trcat. Forg. 2 2 .  389—90 u. 393. Aug.
1936.) H o c h s t e in .

L. Grenet, Die Hartę von Stahl und Mdallegierungen. Beitrag zur Theorie der 
Abschreckhartung von Stahl u. Metallegierungen. Durch Abschreckung hartungs- 
iiihige Legierungen, Aufbau der durch Abschrecken geharteten Legierungen. Physikal.- 
chem. Betrachtungen iiber die auftretenden Modifikationsanderungen der behandelten 
Legierungen. Beobachtungen bei Róntgenunterss. (Metaus 1 1  (12). 156—65. Aug.
1936.) H o c h s t e in .

Federico Giolitti, Stand der Technik der Nitrierung ron Eisen und G-ufSeisen. 
Chem. Zus. gebrauchlicher Nitrierstahle, bes. Cr-Mo- bzw. Cr-V-Stahle m it Al-Gehh. 
von 1.2—0,1%. Vorbereitung von Gegenstanden zur Nitrierung sowie Durchfuhrung 
des Nitrieryerf. (Rev. Metallurg. 3 3 .  145—56. Marz 1936.) HOCHSTEIN.
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N. T. Gudzow und I. A. Ssumin, Stufenhiirtung vmi Gesenkstahl. .Magnetometr, 
u. mechan. Festigkeitsunterss. von 2 Gesenkstahlen mit der Zus.: 0,54% C, 0,20% Si,
0,51% Mn, 0,03% S, 0,048% P, 0,65% Cr, 1,92% Ni, 0,62% Mo bzw. 0,717o C, 0,21% Si,
0,41% Mn, 3,09% Cr, 0,11% Ni. Kennzeiehen u. Geschwindigkeit der isotherm. Um
wandlung von unterkuhltem Austenit im Temp.-Gebiet von 700—150°. Einfl. der 
Temp. einer anfanglichen Gltihung auf den Umwandlungsvorgang von unterkiililtem 
Austenit. Bestandigkeit desselben in Abhangigkeit von der Abkiihlungsgesehwindigkeit 
von der Temp. der anfanglichen Gliihung (900°) bis zur Temp. des isotherm. Haltens 
(500°). EinfluB der Abkiihlungsgesehwindigkeit von der optimalen Temp. der Zwischen- 
stufe auf den Charakter der Austenitumwandlung. Mechan. Eigg. u. Durchgliihung 
des 3%ig. Cr-Stahls in Abhangigkeit vom Warmbehandlungsverf., bes. naeh der iso- 
therm. Hartung bei 400, 200 u. 300°. Durchhartungsfahigkeit der Stahle mit diekerem 
Quersehnitt in Abhangigkeit von der Art der Warmbehandlung. (Metallurgist [russ.: 
Metallurg] 1 1 .  Nr. 8. 40—52. Aug. 1936. Zentral-Inst. f. Metalle.) HOCHSTEIN.

J. A. Jones, Die Alterung von lmidelsublichem wcichem Stahl. Einfl. des C- u. 
N2-Geh. von niedrig gekohlten Stahlen auf die Neigung der Stahle zur Alterung nach 
der Abschreckung bei Iangerem Lagern. Unters. des Einfl. des Herst.-Verf. (bas. 
Martinstahle, saure Martin- u. Bessemerstiihle) zur Alterungshartung. Einfl. der Korn- 
groBe auf das Sprodewerden der Stahle nach einer Abschreckung von 050°. Unters. 
von mit Ti-legierten Stahlen hinsiclitlich ihrer Neigung zur Alterung nach Abschreckung 
von 650° u. yerschied. langem Lagern. (Metallurgist 1936. 171—74. 30/10. Beil. 
zu Engineer.) HOCHSTEIN.

A. W. Smirnow und L. W. Belorutschew, Universalverfahren zum Blankgliihen 
durch Ga8zemenlation und Nitrierung. Unters. iiber die Dissoziation von NH3 sowie 
Blankgliihen von Stalli- u. Eisengegenstanden in dissoziiertem NH3. Entkohlung des 
Stabls durch den frei werdenden H 2. Blankgliihen u. Gaszementation in H2-GH,-Guh- 
gemischen. Beschreibung der Blankgliihanlage u. Untera.-Ergebnisse. Verbrauch an 
ŃH3. Explosionsfahigkeit der Gasmischung. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 1 1 .  
Nr. 5. 34—47. Mai 1936. Giproasotmasch, Werk Gwosdilschtsehik.) H o c h s t e in .

J. R. Miller, Ausgliihen von Stahlgufl. Betriebscrfahrungen iiber das Ausgliihen 
von StahlguB u. zwar Abhangigkeit des C-Geh. (0,15—1,1%) der Werkstiieke u. ihrer 
GroBe von der Gliihtemp. u. Gliihdauer. Abhangigkeit der Gluhbehandlung auf Zer- 
reiBfestigkeit, Streckgrenze u. Dehnung. (Heat Treat. Forg. 2 2 .  188—90. April 
1936.) J '  HOCHSTEIN.

Horst Houben, Untersuchungen uber die Vorgdnge beim Schmieden. Die Abhiingig- 
keit des Formanderungswiderstandes von der Kaltyerformung wird durch ExponentiaI- 
gleichungen wiedergegeben. Berechnung des Schmiededruckes, der Formanderungs- 
arbeit u. des Formanderungswiderstandes. Best. der Hammeryerluste u. der Dauer 
des Schmiedestofles. (Arch. Eisenhiittenwes. 1 0 .  183—87. Nov. 1936. Essen.) H a b b e l .

C. H. S. Tuphohne, Zundem von weichem Stahl in Ofen. Inhaltlieh ident. mit 
der C. 1 9 3 6 .  II. 534j referierten Arbeit. (Heat Treat. Forg. 2 2 .  182—84. April 
1936.) H o c h s t e in .

A. W. Prochorow, Ober die Natur des Zeilengefiiges im Stahl. Erorterung der 
bestehenden Ansichten iiber die Entstehungsursachen des Zeilengefiiges. Nach einer 
krit. Beurteilung der Entstehungsursachen der Zeilenbldg. infolge von Schlacken- 
einschlussen (Krystalllsationszentren), P- u. Oa-Seigerungen schlieBt der Vf. auf Grund 
von prakt. Verss., daB eine C-Ruckdiffusion bei der Erkaltung des Stahles stattfindet 
u. diese C-Riickdiffusion abhangig ist yon der ungleichmaBigen Verteilung der zu einer 
Verfestigung befahigten Elemente, welche dio krit. Punkte des Stahles erhohen oder 
emiedrigen. Es wird die C-Wanderung, die beim Austenitzerfall aus den bereits uin- 
gewandelten in die noch nicht umgewandelten Teile vor sich geht, fiir die Zeilenbldg. 
verantwortlich gemaeht u. der EinfluB der Legierungs- u. BegleiteJemente untersucht. 
(Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 5. 35—41. 1936.) H o c h s t e in .

Hans Diergarten, Beurteilung ton Walzlagerstahlen nach den Schlackeneinschliissen. 
Bedeutung von Schlackeneinschlussen fiir die Lebensdauer von KugelJagem. Auf- 
stellung von EinsehluBbildem. „Richtreihen“ fiir die Einsehliisse, eingeteilt nach Art 
u. Anordnung der Einschlusse auf Grund yon Schliffunterss. u. unterseheidend zwischen 
Sulfidschlacken, sproden Oxydschlacken u. Oxydschlacken in Kugel-, Strieh- u. Oval- 
form, wobei Wertzeichen die EinschluBgrSBe angeben. Den jeweiligen Erschmelzungs- 
bedingungen der Stahle sind bestimmte EinsehluBarten eigentiimlich, ohne daB aber 
in allen Fallen eindeutig auf die Stahlart geschlassen werden kann. (Arch. Eisenhutten-
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wes. 1 0 .  197—210. Nov. 1936. Schweinfurt, Labor. der Vereinigten Kugellagerfabriken, 
A.-G.) HABBEL.

N. I. Gudzow, F. D. Baranów und O. O. Kusmina, Untersuchung iiber das 
Auflreten von Schwarzbruch bei Stahl und iiber die Natur der sogenannten Graphit- 
einschliisse. Unters. iiber dio Graphitisierung von Stahl mittels mechan., dilatometr., 
elektromagnet. u. rontgenograph. Analysen sowie auf Grund yon spezif. Gewichts- 
bestst. Parallel hierzu wurden noch mkr. u. chem. Unterss. durchgefiihrt. Da die 
Anwcsenheit von Temperkohle keine Scliwachung des Stahles bewirkt, halten die Vff. 
die Temperkohlo fiir eine stabilere Gefiigeform ais diejenigen C-Atome, die von Fe- 
Atomen oder anderen Elementen abgesondert worden sind. Dio Anwesenheit dunkler 
Flecken oder Streifen im Bruch von graphitisiertem Stahl wird von den Vff. durch 
eine ungleichmaBige Yerfestigungsstufe der yerschiedenen Gefiigeelemente des Stahles 
bei piast. Verformung erklart. Die Yerringerung der Losungsfahigkeit von Temper
kohle in Abhangigkeit yon der Anzahl von Gliihungen wird durch eine allmahliche 
Bldg. einer bzgl. der Losungsfahigkeit bestandigeren u. dicliteren Temperkohleform 
bedingt. Die Bldg. von Temperkohle kann nur bei Anwesenheit eines bestimmten 
C-Geh. in der Legierung von nicht weniger ais 0,8—0,85% vonstatten gehen. Die 
maximale magnet. Induktion u. die elektr. Leitfahigkeit steigen m it dem Grad der 
Graphitisierung des Stahles, d. h. mit der Erhohung des yon C-Atomen freiwerdenden 
Ferrits an. Der bedeutende Abfall des spezif. Gewichts bei steigendem Graphitisierungs- 
grad wird von den Vff. durch die Annahmo erklart, daB die sogenannte Temperkohle 
ais eine feste Lsg. von C in Fe lioher Konz. betrachtet werden kann. Bei der rontgeno
graph. Strukturanalyse wurde in samtlichen untersuchten graphitisiorten Stahlen 
nur die a-Fe-Phase festgestellt. Jedoch reichen diese Unterss. zur Best. der krystallo- 
graph. N atur von Temperkohle nicht aus. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 1 1 .  Nr. 5.
3—18. Mai 1936. Zentral-Institut f. Metalle.) HOCHSTEIN.

Walter Baukloh, Ausbildung der Randschicht beim Oliihen tan Eisen-Kohlenstoff- 
Legierurigen in Wasserstoff. Geschwindigkeit derUmsetzung zwischen H2 u. C am Rande 
der Probe u. Diffusionsgeschwindigkeit des C in der Probe ais maBgebende GroBen fiir 
den C-Geh. der Randschicht des in H 2 gegliihten Stahles u. GuBeisens. Stahle m it 
bis zu 0,9% C zeigen im Temp.-Bereich von 750—1050° keine sichtbare Randentkohlung; 
Legierungen, dereń C-Geh. hoher ais 0,9% liegt, zeigen eine sichtbare Entkohlungszone, 
deren C-Geh. durch die der Vers.-Temp. cntsprechende Siittigungsgrenze des y-Eisens 
fiir C bedingt ist. Man kann auf GuBeisen mit beliebigem C-Geh. eine stahlartige Rand
schicht erzeugen, deren C-Geh. in den Grenzen von 0,9—1,7% genau einregelbar ist. 
(Arch. Eisenhiittcnwes. 1 0 .  217—19. Nov. 1936. Berlin, Eisenhuttenmann. Inst. d. 
Techn. Hochschule.) HABBEL.

A. M. Schirokow, Der schddliche EinflufS der Erwarmung von Gegenstanden bei 
der Herslellung ton Schliffen. Ais beim Schleifen von Stahlproben auftretende Fehjer 
werden im einzelnen besprochen: das Anlassen, das Auftreten von Iiissen, die Ober- 
flachenhartung sowie der EinfluB der Erwarmung auf die RiBbldg. (Metal Ind. Herald 
[russ.: Westnik Metallopromyschlennosti] 1 5 .  Nr. 12. 43—54. Dez. 1935.) HOCHSTEIN.

L. J. Liberman und G. N. Bysstrow, Priifmaschine fiir das Krieclien ton Stahl. 
Beschreibung der MeByorr. fiir die Langenausdehnung der Stahlproben beim Kriechen 
sowie des Ofens u. der sehr empfindlichen Temp.-Regel- u. MeBvorr. mit Abbildungen. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 341. Marz 1936. Zentralinstitut 
fiir Metalle.) HOCHSTEIN.

G. I. Pogodin-Alexejew, Musterproben des Kleingefiiges ton Werkzeugsldhlen. 
Zahlreiche Abb. yon Musterproben mkr. Aufnahmen von der Gefiigeausbldg. yon Werk- 
zeugstahlen u. zwar yon Schnelldrehstahlen u. ubereutektoidem Stahl nach dem Gluhen 
sowie nach einer Abschreck- u. AnlaBbehandlung. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 5 .  454—64. April 1936; Werkzeugstahl-Werk Slatoustowsk.) HOCHSTEIN.

B. Matuschka. Nichlmetallische Einschliisse in Ferrolegierungen. (Iron Steel 
Canada 1 9 .  Nr. 4. 5—7. Aug. 1936. — C. 1 9 3 5 .  II. 582.1 9 3 6 . 1. 1490.) H o c h s t e in .

R. K. Hopkins und H. S. Blumberg, Legierungen fiir Tieftemperaturen. Vff. 
untersuchen an mittels ummantelten Elektroden geschweiBten Stahlblechen m it 0,17 
bis 0,28% C, die aus yerschieden stark m it Si bzw. Si +  Al desoxydierten Schmelzen 
hergestellt worden waren, den EinfluB der Desoxydation auf die mechan. Eigg. im 
Temp.-Bereich zwischen +20 u. —100°. Hierbei wurde festgestellt, daB die Kerb- 
zahigkeit niedriggekohlter Stahle bei tiefen Tempp. yon der Art u. dem Grad der Des- 
osydation stark beeinfluBt wird. Wahrend die Kerbzahigkeit eines sog. Randstahles
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bei Tempp. unterhalb —17° sehr gering war, zeigten die m it Si vóllig desoxydierten 
Sehmelzen wohl in diesem Temp.-Bereich hohere Kerbschlagwerte, doch wurden 
hierbei starkę Streuungen der Werte festgestellt. Dagegen ergab ein m it Si +  Al des- 
oxydierter Stahl m it gemischtem Korn bis —62° u. m it feinem Kom sogar bis —73° 
eine befriedigende Kerbziihigkeit. Die untersuchten Stahle, die alle nach dem Licht- 
bogenschweiByerf. gut schweiBbar waren, lieBen bei Anwendung geeigneter Elektroden 
sowohl in der SchweiBe ais auch im Grundwerkstoff ausgezeichnete physikal. Eigg. 
erkennen u. die Kerbziihigkeit der SchweiBe war unabhangig yon der Art des ge- 
schweiBten Stahles u. wurde ausschlieBlich durch die Zus. der yerwendeten Elektrodo 
u. der Ummantelung bestimmt. (Nat. Petrol. News 28. Nr. 45. 56—58. 60. 62—63. 
4/11. 1936.) F r a n k e .

S. D. Williams, Hitzebestdndige Legierungen. Vf. gibt einen Oberblick iiber das 
Verh. der yerschiedensten unlegierten u. legierten Stahle bei hohen Tempp. u. diskutiert 
ihre Verwendbarkeit fiir Raffinationsanlagen. (Nat. Petrol. News 28. Nr. 45. 72—74. 
76. 4/11. 1936.) F r a n k e .

Gerard E. Claussen, Die Diffusion von Elementen in feslem Eisen. Es wird der 
Vorgang der Diffusion yerschiedener Elemente in festem Eisen u. Stahl erórtert, wobei 
einerseits die yorhandenen u. bekannten Daten der Diffusionsgeschwindigkeit zusammon- 
gestellt werden, andererseits die Gefiigeanderungen einiger Stahle u. einiger Eison- 
Kupferlegierungen durch Hineindiffundieren von Phosphor untersucht werden. Die 
hierbei auftretenden Gefiigeanderungen werden an Hand von Schnitten im ternaren 
Zustandsschaubild, femer auf Grund chem. Affinitaten gedeutet. (Trans. Amor. Soc. 
Metals 24. 640—48. Sept. 1936. Brooklyn, N. Y., Am. Weld. Soc. Dcpt. Mechan. E ng., 
Polytechn. Inst.) ” E d e n s .

C. H. S. Tupholme, Eisen-Siliciumlegierungen fiir cliemische Anlagen. Vorzuge 
der Verwendung von Fe-Si-GuBlegierungen fiir Abwasserrohrleitungcn, Ventilations- 
anlagen u. Pumpen in chem. Werken, bei denen der Werkstoff eine hohe Bestandigkeit 
gegen Sauren, Alkalien, wss. Lsgg. der beiden gegen korrosive Gase u. Dampfe sowie 
sonstige korrosive Stoffe u. Fil. aufweisen muB. (Canad. Chem. Metallurgy 20. 250—51. 
Aug. 1936.) H o c h s t e in .

T. D. Yensen und N. A. Ziegler, Der Einflu/3 von Koldenstoff, Sauerstoff und der 
Komgrofie au f die magnetischen Eigenschaften von Eisen-Siliciumlegierungen. (Vgl.
C. 1936. II. 2604.) Es wird der EinfluB yon C, 0 2 u. der KorngróBe auf die magnet. 
Eigg. yon Fe-Si-Legierungen m it Si-Gehh. bis 6%  Si untersucht. Es zeigt sich, daB 
in Ggw. yon 3%  Si oder mehr geringe Mengen an 0 2 kaum einen EinfluB auf die magnet. 
Eigg. ausiibt, wahrend C einen erheblichen EinfluB ausiibt. Allerdings scheint die Wrkg. 
eines C-Geh. unter 0,01% nicht so groB zu sein, wie friiher angenommen wurde, auBer- 
dem ist die Wrkg. abhangig yom Si-Geh. u. ist bei 4% Si am groBten. Boi einem C-Geh. 
unter 0,005% sind keino Ausscheidungen festzustellen, woraus hervorgeht, daB ent- 
weder aller Ć in Lsg. ist oder kolloidal ausgeschieden sein muB. Bei mehr ais 0,005% C 
ist bis zu 0,05% der C ais Fe3C bei Legierungen mit 3%  Si u. teils ais Fe3C, teils ais 
Graphit bei Legierungen m it 4—6%  Si ausgeschieden. Der EinfluB eines C-Geh. iiber
0,005% ist abhangig yon der Art der Ausschcidung u. ist am groBten bei perlit. Gefiige, 
am geringsten bei graphit. Ausscheidung u. zwischen beiden, falls der C ais Fe3C yor- 
liegt. Hinsichtlich des Einflusses der KorngroBo wird festgestellt, daB derselbe zwar 
sehr groB, aber abhangig vom Si- u. C-Geh. ist. (Trans. Amer. Soc. Metals 24. 337—58. 
Juni 1936. Pittsburgh.) E d e n s .

F. M. Walters jr. und Cyril Wells, Legierungen aus Eisen, Mangan und Kohlen- 
stoff. Teil XV. (XIV. vgl. C. 1936- I. 2193.) Es werden die Ergebnisse samtlicher 
friiherer Unterss. iiber die Konst. u. Eigg. von sehr reinen Fe-Mn-Legierungen mit 
Mn-Gehh. yon 0—100%, sowie yon sehr reinen Fe-Mn-C-Legierungen m it 0—14% Mn 
u. 0,02—1,4% C zusammengefaBt. Die Unterss. bezogen sich auf dilatometr., therm. 
u. thermomagnet. Messungen, femer auf Bestst. der Anderungen der elektr. Leit
fahigkeit in Abhangigkeit von der Temp., auf Messungen des Gitterparameters m it Hilfe 
von Rontgenunterss., schlieBlich auf Gefiigeunterss. Boi den Fe-reichen legierungen 
traten dio a-, y- u. £-Phasen auf, boi den Mn-reichen Legierungen die a-, ft- u. y-Phasen, 
wahrend bei den ternaren Legierungen Carbide festgestellt wurden, die aus Zementit 
bestanden, in dem bis zu 1fl  der Eisenatome durch Manganatome ersetzt waren. Es 
wurden sowohl das yollstandigo binare Zustandsschaubild, ais auch ein temares Raum- 
schaubild u. yerschiedene Schnitte durch dasselbe wiedergegeben u, besprochen.
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(Trans. Amer. Soc. Metals 24. 359—74. Juni 1936. Pittsburgli, Metals Res. Lab., Car- 
negie Inst. Technol.) E d e n s .

P. W. Umrichin und K. S. Molotzki, Erschmelzung von 12°jaigem Manganstahl 
im basischen Martinofen. Genaue Angaben iiber die Erschmelzung eines 12%ig. Mn- 
Hartstahls im Martinofen auf dem Kirow-Werke unter Mitteilung der ehem. Zus. des 
Einsatzes, der Stahl- u. Sehlackenproben, der Desoxydationsmittel u. Zuschliige, der 
Ofenatmosphare u. dgl. (Spezialstahl [russ.: Katsehestwennaja Stal] 4. Nr. 5. 49—51. 
1936.) " H o c h s t e in .

N. I. Korobow und N. G. Moltschanow, Elektrofiller-Gichtgasreinigung beim Er- 
schmelzen von Ferromangan. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 1936. Nr. 4. 34—49. April. 
Moskau, Stahl-Inst. Stalin.) HOCHSTEIN.

W. P. Sykes, Bemerkungen -iiber dic Temperaturen der Soliduslinien in den Systemen 
Eisen-)Volfiam und Eisen-Mólybdan. Durch Unterss. iiber die Schmelztemp. von 
Drahtprobcn werden die Soliduslinien der Fe-reichen Teile der binaren Systeme Fe-W 
u. Fe-Mo ermittelt. Gefugeunterss. an schroff abgesehreckten kleinen Proben deuten 
darauf hin, daB bei beiden Systemen dio a-Phase auf Grund der poritekt. Rk. 
Schmelze -f- e ^  a gebildet wird. (Trans. Amer. Soc. Metals 24. 541—50. Sept. 1936. 
Clevelnnd, Cleveland Wire Works, General Electric Co.) E d e n s .

H. Cornelius und F. Bollenrath, Die Ausscheidungshartung austenitischer Kobalt- 
Wolfram-Eisenlegierungen. Es wird iiber Unterss. an 3 austenit. Co-W-Fe-Legierungen 
mit 38,9—40,l°/o Co, 40,7—36,0% W beriehtet, wobei die Ausscheidungshartung an 
Hand von Hartemessungen sowie von dilatometr. u. metallograph. Unterss. verfolgt 
wird. Dabei wird die Ausscheidungshartung nach Abschrecken yon 1275°, der EinfluB 
der Abschreektemp. u. der Abkiihlungsgeschwindigkeit, der Kaltverformung u. des 
Weichgluhens auf die Ausscheidungshartung untersucht. Es zeigt sich, daB die Aus- 
hartung schon unterhalb 500° einsetzt, wahrend dio ab 750° eintretende Verzogerung 
der Ausscheidung darauf zuriickzufiihren ist, daB bei dieser Temp. der d-Krystall wieder 
im y-Mischkrystall aufgel. -wird. Der Hartungsvorgang beeinfluBt zwar den wahren 
Ausdehnungskoeff., fiilirt aber nicht zu einer unmittelbaren Vol.-Anderung. Diese ist 
vielmehr bedingt durch don die Harto yerhindomden Vorgang der Zusammenballung 
der ausgeschiedenen Phase. Die Zeit, dio beim Ausharten bei 650° zum Erreichen der 
Hóchstharte erforderlich ist, ist in hohem MaBe yon der Abschrecktemp. u. der Ab- 
schreckgeschwindigkeit abhiingig. Weiterhin wird die Auslmrtung durch eine Kalt- 
yerformung stark beschleunigt. AbschlieBend wird noch iiber Warmzugyerss. beriehtet, 
die ais Tastyerss. zu werten sind. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltcchn. 15. 559—68. 
19/6.1936. Berlin-Adlershof, Ber. DVL. e. V.) E d e n s .

P. B. Michailow-Michejew, Ersatz von Chrom-Nickel-Molybddnstdhlen durch 
Chrom-Molybdanstahle hi Bauteilen, die im Gebiełc der Warmspródigkeit vericendet werden. 
Unters. von Cr-, CrMo-, CrMn-, CrNiMo- u. CrNi-Stahlen auf Kerbzahigkeit bei Tempp. 
von 350—600°. Die mit CrMo-legiertcn Stahle zeigten bei Erwarmungcn auf 400—550° 
nicht den Abfall der Kerbsehlagzahigkeit, wie er bei den Ni- u. Mn-haltigen Stahlen 
auftrat. Die beste Warmfestigkeit besaB ein Stahl mit 0,26% C, 0,75% Cr u. 0,5% Mo, 
dessen Kerbsehlagzahigkeit bei 450° selbst im Verlauf von 2000 Stdn. nur von 10 auf 
9,6 kgm/qcm yerringert wurde. (Spezialstahl [russ.: Katsehestwennaja Stal] 4. Nr. 5. 
19—21. Juli 1936. Hiittenwerk-Techn. Hochscli. Stalin.) HOCHSTEIN.

A. G. Władimirów, Ersatzst&hle bei der Herslellutig von Lastwagen. Unters. von 
m it Ni-, CrNi-, CrMo-, NiMo-, CrV- u. CrMnMo-legierten Stahlen auf ihre Festigkeits- 
eigg. (Kricehgrenze, ZerreiBfestigkeit, Dehnung, Kerbschlagfestigkeit) nach geeigneter 
Warmbeliandlung zwecks Yerwendung ais Baustoffe fiir Lastwagen. Ersatz der CrNi- 
Stahle durch die geringer legierten CrV- u. CrMnMo-Stahle m it 0,2% C, 0,9% Mn> 
1%  Cr u. 0,3% Mo- (Spezialstahl [russ.: Katsehestwennaja Stal] 4. Nr. 5. 22—24. 
Ju li 1936. Automobilwerk Stalin.) H o c h s t e in .

Yoshiłliro Kawakami, Neue.re Enlwicklung der nicldrostenden Stahle. Uberblick 
iiber chem. Zus., Festigkeitseigg. u. besondere chem. Eigg. von nichtrostenden Stahlen 
mit 11—15% bzw. 16—20% bzw. 25—35% Cr, dann von Stahlen m it 18% Cr, 8%  Ni 
bzw. 25% Cr, 12% Ni, bzw. 15% Cr, 30% Ni bzw. 10% Cr, 60% Ni. E in Zusatz yon 
1% Cu erhóht die Korrosions- u. Warmebestandigkeit. Zusatz von Mo, V, W, Si oder 
Al zum nichtrostenden Cr-Stahl zwecks Verhinderung der Selbsthartung. Erzielung 
guter mechan. Eigg. bei Zusatz yon 0,2—0,4% Mo u. geringe Mengen an V, Verbesserung 
der Warme- u. Korrosions bestandigkeit durch W u. Si. Ein Zusatz von S, insbesondere
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durch ZrS2, erleichtert die Bearbeitbarkeit. (Japan Nickel Rev. 4. 603—35. Okt. 1936. 
[Nach engl. Ubcrsctz. ref.]) ' HOCHSTEIN.

Takejiro Murakami, Eigenschaften der nichtrostenden Stahle. In  Abhangigkeit 
von dor chem. Zus. werden 3 Gruppen nichtrostcnder Stahle unterschieden u. z war 
reine Cr-Stahle, Stahle mit Cr u. Ni ais Hauptbestandteile u. Stahle, die neben Cr u. Ni 
noch Zusatze von Si, W, Mo, Cu u. V enthalten. Diese Stahle werden ferner noch in 
hartende u. nichthartende eingetcilt. Bei hoher chem. Widerstandsfahigkeit besitzen 
die Stahle eine gute Bearbeitungsfahigkeit, einen hohen Ausdehnungskoeff., niedrigo 
WSrme- u. elektr. Leitfahigkeit u. sind vorwiegend unmagnet. Jo nach Wahl der Zus. 
kann man die eine oder andere dieser Eigg. verbessern bzw. beeinflussen. Es wird der 
EinfluB der Kaltverformung auf die physikal. Eigg. sowie auf das Verh. gegen Korrosion 
untersucht. Angabo der Eigg. bei niedrigen Tempp. sowie des Korrosionswiderstandes 
gegen verschiedene angreifende Mittel. (Japan Nickel Rcv. 4. 572—91. Okt. 1936. 
[Nach engl. Obersetz. ref.]) H o c h s t e in .

ShingO U notoro, Nichlrostender Stahl in der neuzeitlichen Industrie. Der austenit, 
nichtrostende Cr-Ni-Stahl m it 18% Cr u. 8%  Ni ist in seinem Verh. gegeniiber den 
versehiedensten Angriffstoffen weitgehend untersucht worden. Infolge seiner hohen 
chem. Widerstandsfahigkeit ist er am meisten in der chem. Industrie yerwendet worden. 
Dor Stahl laBt sieh bei hoher Dichtc u. Festigkeit gut bearbeiten. In  den Vereinigten 
Staaten von Amerika wurden 1933 ca. 33000 t  nichtrostender Stahle erzeugt, wobei 
die Herst. heute noch im Wachsen begriffen ist. (Japan Nickel Rev. 4. 570—71. Okt. 
1936. [Nach engl. t)bersetz. ref.]) H o c h s t e in .

A. K. Ssilin, Erschmelzung von legierten Stahlen aus Elisavetinsky Chrom-Nickel- 
roheisen. Herst. eines Stahles m it 0,2—0,3% C, 0,5—0,8% Mn, 0,2—0,35% Si, 0,1 
bis 0,3% Cr, bis 0,02% P, 0,2% Co u. 0,5—1% Ni aus einem im Holzkohlenhoehofen 
erblasenen Roheisen m it 0,3—1,2% Ni, bis 1,2% Cr, 0,2—0,25% Co u. bis 0,15% P. 
Zur Erhóhung der Korrosionsbestiindigkeit des Stahles Zusatz bis 0,35% Cu. Festig- 
keitseigg. des Baustahles. Angaben iiber Herst. des Roheisens u. des Stahles. (Spezial- 
stahl [russ.: Katsehestwemiaja Stal] 4. Nr. 5. 25—26. Juli 1936. Mctallinst. 
Ural.) H o c h s t e in .

Haruju Kikkawa, Erzeugung und Verarbeitung von nichtrostendem Stahl. Austenit, 
nichtrostender CrNi-Stahl m it 18% Cr u. 8%  Ni wird, abgesehen von geringen im 
Tiegelofen erschmolzenen Mengen vorwiegend im elektr. Ofen hergestellt. Bei der auch 
im SlEMENS-MARTIN-Ofen mogliehen schmelzfl. Herst. wird Cr oxydiert. Meistens 
wird der bas. HEROULT-Ofen benutzt. Zum Umschmelzen von CrNi-Stahlabfallen 
eignet sieh der Hoehfreąuenzofen. Angaben iiber das VergieBen, Schmicden, Walzen, 
Warmebehandlung, Bearbeitung, Ziehen, Herst. von Rohren, Pressen, SchweiBen 
u. Loten. Hierbei sind bei der Herst. der GuBstucke gróBero Quersehnittsunterschiede 
bei sonst guten GieBeigg. des Stahles zu vermeiden, wobei der Formsand eine hohero 
Feuerfestigkeit, gróBere D ru ckfestigke it u. bessere G asdurch lassigkeit besitzen muB 
ais n. Formsand. Ein Zusatz von Se erhoht die Bearbeitbarkeit des Stahles. (Japan 
Nickel Rev. 4. 592—602. Okt. 1936. [Nach engl. Obersetz. ref.]) H o c h s t e in .

R. H. Mc Carroll und J. L. Mc Cloud, Legierte Guflstucke bei Ford. Hergestellt 
werden GuBeisen u. StahlguB, u. zwar 5 Sorten GuBeisen: eine Ni-f- Cr legierte Markę 
„D“ mit 3,15—3,4% C, 0,15—0,35% Ni u. 0,15—0,35% Cr fiir Bremstrommeln, 
drei Cu-legiertc Marken „A“ mit 3,15—3,4% C, 0,5—0,75% Cu u. 1,8—2,1% Si fiir 
Zylinderblocke, mit 3,3—3,6% C, 0,5—0,75% Cu, 1,4—1,8 Si u. 1—1,25% Mn fiir 
Schwungrader u. mit 3,6—3,9% C, 0,75—1% Cu, 0,3—0,65% Si u. 0,15—0,5% Mn 
(HartguB in Kokille mit Sandkern) fiir Schubstangen u. eino Cu-Cr-legierte Markę 
mit 3,3—3,65% C, 2,5—3% Cu, bis 0,25% Cr, 0,45—0,55% Si u. 0,15—0,35% Mn 
fiir Nockenwellen. An StahlguB werden 6 Sorten yerwendet: zwei Cu-legierto Marken 
mit 0,15—0,35% C, 1,5—2%  Cu, 0,6—0,8% Si u. 0,4—0,6% Mn fiir Kupplungspedale 
u. mit 0,5—0,6% C, 1,5—2% Cu, 0,6—0,8% Si u. 0,4—0,6% Mn fur Hinterradachsen, 
eine Cu-Mo-legierte Markę mit 1,4—1,6% C, 1,5—2% Cu, 0,1—0,2% Mo, 0,9—1,1% Si 
u. 0,7—0,9% Mn fiir Spezialbremstrommeln hoher Festigkeit, zwei Cu-Cr-legierte 
Marken mit 1,35—1,6% C, 1,5—2% Cu, 0,4—0,5% Cr, 0,85—1,1% Si u. 0,6—0,8% Mn 
fiir Kurbelwellen (vgl. E d w in  F. Cone, C. 1 9 3 6 .  I. 422) bzw. mit 1,35—1,7% C,
2,5—3% Cu, 0,08—0,15% Cr, 0,9—1,3% Si u. 0,6—1% Mn fur Kolben u. eine Cu-Cr-W- 
legierte Markę mit 1,2—1,4% C, 1,5—2%  Cu, 2,5—3,5% Cr, 14—17% W, 0,3—0,6% Si 
u. 0,3—0,5% Mn fiir harte Ventiisitzein]agen. Es werden Ausfiihrungen gemacht iiber 
die Erschmelzung der einzelnen Marken, das GieBen der Stticke, ihre Warmebehandlung
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u. ilire besonderen Eigg. (Metal Progr. 30.. Nr. 2. 33—41. Aug. 1936. Dearbom, Mich., 
V. St. A., Ford Motor Co.) ' H a b b e l .

K. I. Antipow und W. A. Iwantschenko, Herstellung ton Chrom-Nickelbaustahlm 
mit bestimmier Auslenitkomgrófle. Unters. uber den EinfluB der Menge des Desoxy- 
dationsmittels bei der Herst. von Baustahlen m it 0,1—0,16% C, 0,4—0,6% Mn, 0,9 
bis 1,1% Cr u. 3—3,7% Ni auf dio AustenitkorngróBe. Die AustenitkorngróBe wurde 
nach dem Verf. der ASTM bestimmt. Bei Schmelzen, die im Ofen mit FeSi desoxydiert 
waren, ergibt ein Al-Zusatz in die GieBpfanne von unter 500 g auf die Tonne fl. Stahls 
eine IĆomgróBe 2, bei einer Al-Menge von iiber 500 g je Tonne eine AustenitkorngróBe 
yon 3. Bei Schmelzen, die im Ofen m it Borkalk desoxydiert waren, ergibt ein Al-Zusatz 
in dio GieBpfanne yon unter 300 g je Tonne Stahl eine KomgróBe von 4—5, bei Al- 
Mengen von 400—500 g je ' Tonno eino GroBe von 6—7 u. bei Al-Mengen yon iiber 
500 g jo Tonne eine AustenitkorngróBe von 8. Die Unterss. zeigten, daB bei feinstem 
Austenitkorn die besten Kerbschlagswerte erhalten wurden. (Spezialstahl [russ.: 
Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 5. 47—48. 1936.) H o c h s t e in .

A. Wallichs und E. Voy, Zerspanbarkeit im  Drehvorgang und Schnittdruck legierter 
Aulobaustahle. Mit Ni-, CrNi-, Cr- u. CrV-Baustahlen wurden Zerspanungsyerss. im 
Grobschnitt vorgenommen, wobei yon jeder Legierungsgruppe je 6 Stahle deutscher 
u. amerikan. Herkunft untersucht wurden. Hierbei lagen die Cr- u. die CrV-Stahle 
sowohl im gegliihten ais auch im vergiiteten Zustand vor. Bei den deutschen Stahlen 
wurde auBerdem der EinfluB der Ol- u. W.-Vergiitung ermittelt. Die Standzeitkuryen 
der Stahle yerschiedener Herkunft weisen gute Ubereinstimmung auf u. zeigen bei 
doppellogarithm. Auftragung nur geringe Steigungsunterschiede. Von groBem EinfluB 
auf dio Zerspanbarkeit erwies sieh die Festigkeit der Stahle. Wesentliehe Untersehiede 
hinsichtlich der Zerspanbarkeit von deutschen u. amerikan. Einsatz- u. Vergiitungs- 
stahlen bestanden nicht. Die im Grobschnitt yorgenommenen Schnittdruckunterss. 
zeigen den EinfluB der Schnittgeschwindigkeit. Ferner wird der Sohnittdruck durch 
den C-Geh. der Stahle stark beeinfluBt. Ais sicherstes Kurzpriifyerf. fiir die Zerspan
barkeit der Stahle im Grobschnitt erwies sieh die Hartepriifung m it Entnahme der 
Schnittgeschwindigkeit fur 60 Minuten Standzeit fur die yerschiedensten Span- 
bedingungen aus der Aachener „ F e0-Best.-Tafel“. Die Streuung betrug hier nur ± 1 5 % . 
Eine genauere Best. der Zerspanbarkeit war nur m it dem n. Standzeityerf. móglich. 
(Teehn. Zbl. f. prakt. Metallbearbeitung 46. 435—42. 507—16. Aug. 1936.) H o c h s t e in .

Hiroshi Ohara, Verwendung von nichtrostendem Stahl in der Zahntechnik. Unter- 
teilung von nichtrostenden Stahlen in Stahle m it hohem Cr-Geh., solche m it hohem 
Cr u. mittlerem Ni-Geh. u. solche m it NiCr u. CoCr-Gehh. in der Zahntechnik zwecks 
Herst. yon Briicken, kiinstlichen Gebissen, Gaumenplatten, Klammern u. dgl. (Japan 
Nickel Rev. 4. 686—92. Okt. 1936. [Nach engl. Obersetz. ref.]) H o c h s t e in .

Arnold E. Moss und Hideji Okuda, Nickelstdhle und -gu/Seisen in Lokomoliven. 
Vff. behandeln die Anforderungen, die im modemen Lokomotivbau an die yerwendeten 
Werkstoffe gestellt werden miissen, u. geben eine Obersicht uber die Ni-Stahle u. -GuB- 
eisensorten, wie sie in Amerika, England u. Frankreich hierfiir yerwendet werden. 
Behandelt werden ihre Festigkeitseigg. bei yerschiedener Warmebehandlung; Vergleich 
mit unlegierten Stahlen; Betriebsergebnisse. (Japan Nickel Rev. 4. 416—48. Juli 
1936. Paris, Centro d’Information du Nickel bzw. Japan Nickel Information Bureau. 
[Nach engl. Obersetz. ref.]) H a b b e l .

R . W . M uller, Neue Verbreitung der Nickelstahle im Bergbau. (Schlagel u. Eisen 
34. 211—17. 15/9. 1936. Freiberg.) _ H a b b e l .

Hideo Yoshizawa, Die Verwendung ton Nickel durch die japanische Eisenbahn- 
terwaltung. Zus., Eigg. u. Verwendungszweck yon Ni-Cr-Stahlen u. -GuBeisen. (Japan 
Nickel Rev. 4. 472—74. JuH 1936. Eisenbahnministerium, Machinery and Rolling 
Stock Bureau. [Nach engl. Obersetz. ref.]) H a b b e l .

Kango Takemura, Nickdlegierungen in  Diesellokonwliven wid in Eisenbahnwagen. 
Zus., Normenbezeichnung u. Warmebehandlung der yerwendeten Legierungen: Stahle 
m it Ni oder Ni +  Cr, bei niedrigem Cr-Geh. auch mit Mo, bei hohem Cr-Geh. auch 
mit Si oder W; Ni-StahlguB; Ni-GuBeisen ohne u. mit Cr, bei hohem Ni-Geh. (14 bis 
16%) mit 2—6%  Cr u. 6—7%  Cu; C-freie Ni-Cr-Fe-Legierungen; Ni-Cu-Al-Le- 
gierungen, die auch Mg, Fe, Si oder Ti enthalten konnen; Ni-Cu-Legierungen, die auch 
geringe Mengen Fe u. Mn enthalten konnen. Tabellar. Obersicht uber die Verwendung 
dieser Legierungen fiir die yerschiedenen Einzelteile bei hoher u. niedriger Be- 
anspruchung. Zus. u. Eigg. von Ni-Mo- u. Ni-Cr-GuBeisen fur Kurbelwellen. (Japan
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Nickel Rev. 4. 449—71. Juli 1936. Tokio, Imperial Univ. [Naeh engl. Ubersetz. 
ref.]) H a b b e l .

N. W. Mc Lachlan, Nickel-Eisenlegierungen. Ihre Anwendung in  der Elektro
technik. Zusammenfassender Berioht uber dio Eigg. der hoehpcrmeablen Eisen-Niekel- 
legierungen (Mumetall, Permalloy, Radiometall), ihr Verh. in stat. u. Weehselfeldem, 
Hysteresis- u. Wirbelstromverluste, ihre Anwendung fiir die Belastung yon Seekabeln, 
Abschirmung von Magnetfeldern, in Transformatoren fiir die Nachriehten- u. Stark- 
stromtechnik, MeBinstrumenten, Relaia usw. (Eiectrieian 117. 249—52. 28/8. 
1936.) B u c h n e r .

Merrill C. Horine, Werksloff-Fragen und Geschwindigkeil von Kraftfahrzeugen. 
Naeh allgemeinen Hinweisen auf die Verbessorung der Eigg. von metali. Werkstoffen 
durch Vergiitung wird auf die gesteigerten Anforderungen, die an Ventile von Brenn- 
kraftmaschinen, besonders Auspuffventile, gestellt werden u. die Schritthaltung der 
Werkstoffe gegeniiber diesen Anforderungen eingegangen. Ferner werden Werkstoffe 
fiir Zylinderblocke, Kolben, Zylindcr, Nockcn- u. Kurbelwellen, Bremsen, Karrosserie- 
bleche, Lager, Stopfbuchsen u. Fedem kurz besprochen. (Metals Tcchnol. 3. Nr. 7. 
Symposium 84—92. Okt. 1936.) G e is z l e r .

C. H. Mathewson, Die schwereren Nichteisenmelalle im Transporlwesen. Auf die
Verwendbarkeit von Nichteisenmetallen an folgenden Teilen von Beforderungs- 
einrichtungen wird hingewiesen. 1 . Antriebsmaschinen; Schiffsschrauben u. -wellen 
(Bronzen, z. B. Mn- oder Si-Bronzen, Monelmetall), Dampferzeugungsanlagen, be
sonders Kondensatorrohre (Cu-Zn-Legierungen), Pumpen, Turbinenschaufeln, Ge- 
triebeteile (Monelmetall). Nachdem auf dio Entw. der Lagermetalle eingegangen ist, 
werden Werkstoffe fiir Laufbiichsen, Automobilkiihler, Lokoinotivteile, Sammler u. a. 
Anwendungszwecke fiir Nichteisenmetalle besprochen. 2. llahmen u. Aufbauten von 
Fahrzeugen, Schiffśarmaturen, Werkstoffe zur Fortleitung der Elcktrizitat. 3. Beleuch- 
tung, Heizung, sanitiire u. KUcheneinriehtungen. 4. Schmuckteile an Beforderungs- 
einriehtungen, z. B. Steinschlaggitter an Kraftfahrzeugkuhlern. Naeh statist. Angaben 
iiber die mengcnmaflige Verwendung von Nichteisenmetallen an Kraftwagen u. Schiffen 
wird auf ihre Entw.-Móglichkciten eingegangen. (Metals Technol. 3. Nr. 7. Symposium
9—20. Okt. 1936.) G e is z l e r .

D. Hanson und W. T. Pell-Walpole, Die Koństitution der zinnreichen Antimon-
Zimdegierungen. Aus therm. Analyse, mkr. Gefiigeuntcrss. u. elektr. Leitfilhigkeits- 
messungen ergaben sieh Liąuidus- u. Soliduskurven u. Tempp. des Peritektikums, die 
mit den Ergebnissen von I w a s e , A o k i u. OSAWA im wescntliehen ubereinstimmen. 
Die Loslichkeit des Sb im Sn fallt von 10,5°/0 bei 246° auf 4%  bei 190° u. 3,5% bei 100°. 
Die Form der Lóslichkeitskurve la!3t vermuten, daB die mechan. Eigg. der Legierungen 
durch eine Warmebehandlung beeinfluDbar sind, was in weiteren Unterss. geklart 
werden soli. (J. Inst. Metals 58. 299—310. 1936.) G e is z l e r .

O. A. E. Jackson, Die Herstellung eleklrolytisclien Zinks. (Vgl. C. 1936. II. 2606.) 
(Metal Ind. [London] 48. 412—14. 3/4. 1936.) B a r n ic k .

Claude Decroly, Physikalisch-chemische Betrachtungen zur thermischen Zink- 
gewinnung. Die Gleichgewichte bei der Red. von ZnO m it CO in Abwesenheit oder 
Ggw. von festem C, der Mechanismus der Red. sowie der Einfl. der Temp. u. der 
Gasgeschwindigkeit auf die Red. von ZnO oder gerósteter Blende werden untersucht. 
Weitere Unterss. befassen sieh mit den physikal.-chem. Bedingungen bei der Konden- 
sation des Zn. (Rev. j5eole polyteehn. 1936. Nr. 1. 27 Seiten. Okt. Sep.) Ge is z l e is .

J. B. Kasey, Vorsclilag eines Verfahrens zur Vorbereitung zerfliefilicher Zinn- 
DroPmuster zur Analyse. Da beim Troeknen von Zinn-DroB (bei 100°) die darin ent- 
haltenen Zinnchloride sieh zum Teil verfliichtigen, wird die Behandlung der Probc 
mit einer bekannten Menge ealcinierter Soda empfohlen (2—3-fache Menge des ge- 
schatzten Cl-Geh.). Die dabei entwickelte Warme bewirkt die Verdampfung des ein- 
geschlossenen W. Einzelheiten miissen im Original eingesehen werden. (Metal Ind. 
[New York] 34. 338. Sept. 1936.) K u t z e l n ig g .

R. W. Miiller, Das Nickel und seine Legierungen in der Pelroleumraffmerie. (Vgl.
C. 1936. II. 1648.) (Chem. Apparatur 23. Nr. 6. Werkstoffe u. Korros. 11. 9—13. 25/3. 
1936.) B a r n ic k .

Byron B. Morton, Nickellegierungen fu r  die Vencendung bei tiefen und liohen 
Temperaturen. Die in der Ólindustrie zur Anwendung gelangenden Ni-Legierungen u. 
ihre Korrosionsfestigkeit werden besprochen. (Chem. metallurg. Engng. 43. 136—38. 
Marz 1936. New' York, International Nickel Co.) B a r n ic k .

XIX. 1. 81
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D. A. Wogrinz, Das Zementieren ton Kupferdrahten. Unter Zementieren wird 
das Bedecken von Cu m it einer goldfarbenen Cu-Zn-Legierung zwecks Verschónerung 
verstandcn. Zur Erzeugung der Deckseliieht werden etwa 2 mm starkę Drahte aus 
reinem Elektrolytkupfer, die weioh, rein u. blank sein miissen, dureh einen geschlossenen 
Ofen gezogen, in węlchem Zn verdampft wird. Der m it unscheinbarer graugruner Farbę 
a\is dem Ofen kommende Draht wird in H 2S 04 geboizt, gewaschen, getrocknet u. dann 
bis auf die gewunschte Dicke heruntergezogen. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 3 4 .  
432—34. 15/11. 1936.) G e i s z l e r .

Clement Blazey, Untersuchungen uber den ełektrischen Widerstand von Drahten 
aus Kupfer und einigen Kupferlegieningen. Untersucht wurden bei 300—950° in CO, 
gegliihte Drahte aus Wirebarkupfer, cadmiumhaltigem Cu u. feuerraffiniertem Cu u" 
anderen bes. hergestellten Legierungen. Ein Teil der Drahto wurde nach dem 
Gltihen in W. abgeschreckt, ein anderer langsam im Ofen abkiihlen gelassen oder nach 
dem Abschrecken nocbmals auf 500° erhitzt. Der geringste Widerstand wurde bei den 
bei 500° gegluhten Drahten festgestellt. Bei hoheren Gliihtempp. tra t bei den in W. 
abgeschreckten Drahten eine Steigerung des elektr. Widerstands ein, was bei den 
langsam abgekiihlten oder nochmals auf 500° erhitzten Proben nicht der Fali war. 
Drahto aus Wirebarkupfer zeigten nach einem Abschrecken von 950° eine Steigerung 
des elektr. Widerstands von 0,5—1%. Die Werte wurden durch den Kaltziehgrad 
oder eine Warmebehandlung der zum Ziehen yerwendeten Walzstabo kaum beeinfluBt. 
Bei feuerraffiniertem Cu erhohto sich der Widerstand nach dem Abschrecken um nahezu 
10%, wahrend er bei cadmiumhaltigem Cu kaum eine Anderung erfuhr. Eine gróBere 
Widerstandssteigerung beim Abschrecken ais Drahte, die unmittelbar aus Wirebar
kupfer hergestellt waren, erfuhren solche aus unter einer Holzkohlendeeke um- 
geBchmolzenem Wirebarkupfer. Wenn das Cu beim Umschmelzen 0 2 aufnehmen 
konnte, dann zeigte sich an den aus ihm hergestellten Drahten keine Veriinderung 
der elektr. Leitfahigkeit in Abhangigkeit yon dor Warmebehandlung. Zusatzo von Se 
u. S zu wenig O enthaltendem Cu yerursachten eine Steigerung der Leitfahigkeit der 
abgeschreckten Drahte. (J. Inst. Metals 5 8 .  123—41. 1936.) G e i s z l e r .

Pierre Jacguet. Uber den Mechanismus der elektrolytischen Politur von Kupfer. 
Vf. verfolgt mkr. die durch anod. Polarisation bedingte Politur von Cu-Oberflachen 
in konz. wss. Lsg. von Ortho- oder Pyrophosphorsaure. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 2 0 2 .  402—04. 5/2. 1936.) G o t t f r i e d .

Felix Hohne, Gegossene Zinn-Kupferlegierungen. Der Aufsatz enthalt Hinweise 
auf diejenigen Eigg. (Streckgrenze, Warmfestigkeit, SchwindmaB u. D., elektr. Leit
fahigkeit) von RotguB u. Bronze, iiber die im Normenblatt DIN 1705 nicht erschópfend 
Auskunft gegeben ist. Auf das Anwendungsgebiet der Cu-Legierungen ais Lager- 
werkstoff u. dio hierzu notwendigen Eigg. wird ausfiihrlich eingegangon. Fiir Schneeken- 
getriebe sind die Legierungen des DIN-Blattes wegen ihrer zu geringen Festigkeit u. 
Zaliigkeit nicht geeignet, wohl aber nickelhaltige Bronzen. (Maschinenbau. Der Be- 
trieb 1 5 .  623—25. Nov. 1936. Leipzig.) G e i s z l e r .

M. I. Sacharowa, Die Untersuchung der Veredlung von Kupfer-Beryllium- 
legierungen. Es wird an Cu-Be-Legierungen m it 1,4—2,1% Be der Einfl. der Deformation 
auf den Zerfall der festen Lsg. untersucht. Ais Deformation wurde das Walzen der 
Streifen auf 20, 50, 80% angewandt. Die bearbeiteten Proben wurden auf Harte 
gepriift u. der Rontgenanalyse unterworfen. Es ha t sich dabei gezeigt, daB 1. der Zer
fall der festen Lsg. von Be in Cu um so groBer ist, je hoher die Konz. von Be u. je hoher 
dio Temp. des Aidassens ist; 2. die Deformation erhoht den Zerfall der festen Lsg.;
3. die Geschwindigkeit des Zerfalles steigt m it der Temp. u. dem Grad der Deformation;
4. dio Deformation nach einer Iatenten Periode beschleunigt den Zerfall mehr ais die
Deformation unmittelbar nach dem Abschrecken; 5. das Kombinieren der therm. u. 
mechan. Bearbeitung fiihrt zu hoheren Werten der Harte ais die therm. Behandlung 
allein. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 1 1 .  Nr. 7. 101—05. Juli 1936. Inst. fiir Nicht- 
eisenmetalle.) ■ Y. F u n e r .

Francis C. Frary, Neue Fortschritte in der Aluminiumindustrie. (Metal Ind. 
[London] 4 9 .  412—13. 23/10. 1936. — C. 1 9 3 7 .  I. 174.) G e i s z l e r .

W. J. Muller und E. LÓW, t)ber den Einfhifi der Reinheit des Aluminiums auf 
die Korrosion in  Salzsaure ferschiedener Konzentratkmen. Al y e r s c h i e d e n e n  Reinheits- 
grades wird mittels der P A L M A E R s c h e n  Anordnung auf die Korrosionsgeschwindigkeit 
in HCl yersehiedener Konz. gepriift. Hierbei ergab sieh, daB Reinstaluminium (99,998%) 
erst in 4-n. HCl merklieh angegriffen wird. Fiir die anderen Al-Sorten ergeben sich
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Losekuryen, die m it den Ergebniasen andcrer Forsoher ubereinstimmen. In  allen 
Fallen wurde eine Inkubationszeit festgestellt. Es wird ausfiihrlich auf die Thoorien 
dieser Erscheinungen eingegangen, wobei sich dio Forschcr hauptsachlich auf die Deek- 
schicht-Porentheorie von W. J . Mu l l e r  sttitzen. (Aluminium 18. 478—86. Okt. 
1936.) , Ge is z l e r .

H. Reininger, Die imchtigsten Leichtmetall-Gupiegierungen. Die Arbeit enthalt 
Zusammenstellungen iiber Zus., Bezeichnung u. Gielłart der am meisten yerwendeten 
Al-Legierungen. (Me tali war.-Ind. Galvano-Technik 34. 439—41. 15/11. 1936.) G e is z l .

W. Helling, Zur Frage der Bestandigkeit von Aluminium-Manganlegierungen gegen 
cliemische und atmosphdrische Einfliisse. Die Bestandigkeit von Al-Mn-Legierungen 
mit etwa 1—3%  Mn, zwischen 0,12 u. 0,3% Fe, 0,17—0,4% Si, Rest Al gegeniiber 
dem Angriff von 0,5- u. 0,05%ig. NaOH, 2%ig. H 2S04, S 0 2 u. S 02 enthaltenden Ab- 
gasen, oxyd. NaCl-Lsg., verd. HC1 (Myliusprobe), Essigsaure, Milchsaure u. W.-Dampf 
wird untersucht. Die Yerss. ergabcn, daB die Ansicht, Al-Mn-Legierungen seien hin- 
sichtlich des Widerstands gegen korrodierende Einfliisse Reinaluminium iiberlegen, 
keine allgemeine Giiltigkeit hat. (Aluminium 18. 473—77. Okt. 1936. Materialpriif- 
anstalt des Erftwerkes.) GEISZLER.

G. Siehel, Korrosionsbestdndigkeił von Hydronaliumgup. Die Al-Mg-Legierungen 
haben auf Grund ihrer Alkalibestandigkeit u. der geringen Potentialunterschiede 
zwischen den bei hochprozentigen AI-Mg-Legierungen auftretenden Phasen eine aus- 
gezeichnete Korrosionsfestigkeit gegen Seewasser u. Salzlsgg. Der homogene u. hetero- 
gene koagulierte Gefiigezustand unterscheiden sich im Verh. gegen korrodierende An- 
griffo prakt. nicht voneinander. Eine besondere Bedeutung kommt den beim Er- 
starren auftretenden Mikrolunkem zu, die durch einen Si-Zusatz bis 1% wirlcsam 
bekampft werden konnen. (Aluminium 18. 511—18. Okt. 1936. Bitterfeld.) Ge is z l e r .

— , Albondur — Bandur —  Bondurplat. Bondur ist eine durch Abschrecken u. 
natiirliche Alterung vergiitete Cu u. Mg enthaltende Al-Legierung, die in verschiedenen 
Abarten hergestcllt wird, welche sich bei etwa gleich guter Korrosionsbestandigkeit 
im wesentliehen durch ihre Festigkeit u. Verformbarkeit unterscheidcn (dio Vergiitung, 
Eigg. u. Verwendungszwecke der einzelnen Sorten sind angegeben). Die gleichen 
Legierungen m it Reinaluminium bzw. kupferfreien Al-Legierungen piattiert heiBen 
Albondur bzw. Bondurplat. (Apparatcbau 48. 243—46. 23/10. 1936.) Ge is z l e r .

I. G. Schtscherbakow und I. M. Djakonow, Uber die Auswahl der Slromdichte
bei der Camallitelektrolyse. (Vgl. C. 1936. II. 2106.) Unters. uber die giinstigste u. 
wirtschaftlichste Stromdichto bei der Elektrolyse von Carnallit. Fur Elektrolyseure 
mit Diaphragma oder m it groBem Polabstand kann die Stromdichte zwischen 25 u. 
150 Amp./qdm Yariiert werden. Durch Yervollkommnung der App. lieBe sich die 
Stromdichte auf 25—65 Amp./qdm herabsetzen. Bei Eiektrolyseuren mit geringem Pol
abstand (bzw. ohne Diaphragma) sind die Variationsmóglichkeiten bedeutend gróBer. 
(Kali [russ.: Kali] 5. Nr. 6. 36—40. Juli 1936. Unichim.) K l e v e r .

I. G. Schtscherbakow, Uber die Warmewirtschaft der Apparate bei der Schmelz- 
flupeleklrolyse. (Vgl. C. 1935. II. 982. 1936. I I . 2106.) Unter Beriicksichtigung der 
sek. Rkk. auf die Energiebilanz bei Schmelzfluflelcktrolysen wird eine Formel 
zu Ermittlung des Energieverbrauches aus der Betrachtung des Warmegleichgewichts 
abgeleitet. Ais Beispiel fiir die Anwendung der Gleichung wird der Fali der Camallit
elektrolyse besprochen. (Kali [russ.: Kali] 5. Nr. 6. 41—42. Juli 1936.) K l e v e r .

W. O. Hagen-Tom (Gagen-Torn) und J. A. Zenter, Die ZJntersuchung der 
Eigenschaften von Magnesiumlegierungen mit erhohtem Mangangehalt. Von den Mg- 
Legierungen sind die Mg-Mn-Legierungen m it 1,0—1,5% Mn besonders korrosions- 
fest; diese Legierungen zeigen aber schlechtc mechan. Eigg. Zur Erhohung der mechan. 
Eigg. dieser Legierungen wird yon Vff. die Anwendung solcher Zusatze untersucht, 
die mit Mg feste Lsgg. bilden. Es werden Legierungen m it 1—8%  Al, 1—5% Zn u.
1—3%  Cd hergestellt u. die mechan. Eigg. u. Mikrostruktur dieser Legierungen vor 
u. nach der therm. Bohandlung gepruft. Die Ergebnisse der Unterss. werden wie folgt 
zusammengefaBt: 1. die besten mechan. Eigg. zeigt die Legierung m it 2% Al, 0,5% Cd, 
1% Mn u. Rest Mg; 2. die Korrosionsbestandigkeit der Legierungen nach dem Ab
schrecken ist bedeutend hoher ais nach dem Tempem; 3. trotz der hohen Geschwindig- 
keit des Abkiihlens beim Abschrecken wird die Struktur der Legierungen nicht fisiert; 
in der Ablaihlungszeit erfolgt der Zerfall der festen Lsg.; beim kiinstlichen Altem 
erfolgt die Koagulation der Zerfallsprodd.; durch dieses Verh. der Legierungen beim

81*
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Abschrecken u. bei kiinstlicher Alterung werden die mechan. Eigg. nicht yerbessert. 
(Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 7. 85—91. Juli 1936.) v. F u ner .

W. R. Jones, Magnesium-Kupferlegierungen. Teil V. Die kupferreichen Legie
rungen. (IV. vgl. C. 1933. I. 1292.) Mg iibt in Mengen bis zu 2% einen giinstigen 
Einfl. auf dio Eigg. des Cu aus. Infolge yon Guflschwierigkeiten u. weil kupferreicke 
Legierungen m it anderen Legierungsbestandteilen, z.B . Zn, Sn u. Ni, bessere mechan. 
Eigg. aufweisen u. leichter herstellbar sind, haben die magnesiumhaltigen Cu-Legierungen 
zurzeit keine Aussicht auf ausgedehnte techn. Verwendung. Die Festigkeitseigg. von 
gegossonen u. geschmicdeten Legierungen aus Cu u. bis zu 6%  Mg werden mitgeteilt. 
(J. Inst. Metals 58. 143—50. 1936.) G e is z l e r .

F. I. Masslennikow, Mahroatzen von Lagerlegierungen auf Zinnbasis. Die An- 
wendung der Methode der Atzung mit (NH4)aSx auf die Unters. der Makrostruktur 
von in der U. S. S. R. hergestellton Babbitlagerlegierungen fiir Auto- u. Flugzeuglager
wird beschrieben. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1508— 09.
1935.) v . F u n e r .

L. I. K ram p und M. A. Jurjew, Ober ein Laboratoriumsverfahren zur Gewinnung 
von hochschmelzenden Sloffen und clie Untersuchung ihrer Ausstrahlungszahlen. Herst. 
der hochschmelzenden Metallcarbide Mo2C, MoC, W2C, WC, NbC, ZrC, TaC u. HfC 
im Labor u. Best. ihrer Ausstrahlungszahlen bei den Schmelztempp. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1090—92. 1935. Staatl. opt. Inst.) HOCHSTEIN.

I. S. Brochin und S. J. Arjewa, Einflup einer Umschmelzung auf das Gefiige und 
die mechanischen Eigensehaften von Werkzeugstelliten. Umschmelzung von unbrauchbar 
gewordenen Stellitbruchstucken amerikan. Ursprungs. Nach der Umschmelzung im 
Tiegelofcn wiesen die hieraus hergestellten Stellitw-erkzeuge fast die gleiche chem. Zus. 
wie vor der Umschmelzung bei giinstigstem Gefiige u. besten mechan. Eigg. auf. Die 
Umschmelztemp. betrug 1400—1450°, wobei mit einer z&hfl. Schlacke zum Schutz 
gegen Oxydation u. Gasaufnahme gcarbeitet wurde. Fiir die Desoxydation der Schmelze 
wird der Zusatz von Si, Mn u. fiir hochwertigen Werkstoff besonders V empfohlen. 
Weiterliin wird auch der Zusatz von Cr u. W in Form reiner Metalle empfohlen. Ais 
Kohlungsmittel diento Holzkohle. Die ais Schneidwerkzcuge zur Verwendung kommende 
Legierung wurde in Metallkokillen aus PcrlitguB oder Cu vergossen, wobei jedoch die 
Abkiihlung langsam unmittelbar nach dcm AbguB vonstatten gehen soli. (Metallurgist 
[russ.: Metallurg] 1936. Nr. 3. 89—94. Marz. Zentral-Institut f. Metalle.) H o c h s t .

N. M. Sarubin und M. W. Ssytin, Weiteres iiber die Methode des atzenden Polierens 
bei der Herslellung von metallographischen Schliffen. Oberblick iiber die lieutigen Verff. 
zur Herst. yon metallograph. Schliffen. Theorie des atzenden Polieryerf. nach OSMOND 
u. seine Ausfiihrung bei Antifriktionsmetallen, bei Al u. dessen Legierungen, bei Cu 
u. Cu-Legierungen, bei Eisen, Stahl, Roheiscn, W, Mo u. bei Hartmetallen. (Betriebs- 
Labor. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 786—99. Juli 1935. Metallograph. Labor. 
des Moskauer Elektrokombinats.) H o c h s t e in .

N. N. Afanassjew, Neuzeitliche Yerfahren der Emiiidungsprufung von Metallen. 
Dbersicht iiber den Stand neuzeitlicher Verff. zur Best. der Dauerfestigkeit, Wechsel- 
festiglceit u. Biegeschwingungsfestigkeit yon Metallen unter besonderer Beriick- 
sichtigung der rechner. Ermittlung, sowie der schaubildlichen Darst. der entsprechenden 
Werte. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 951—-58. 1935.) HOCHST.

N. M. Orlow, Ein Prufungsverfahren auf Ermiidung bei hohen Temperaluren. 
Vorr. fiir Ausfiihrung yon Ermiidungsunterss. auf Biegung, Zug u. Yerdrehung bei 
Metallen. Belastungsmaschinen. Temp.-MeB- u. -Regelgerate. Abmessung u. Form 
der Proben. Bearbeitungsmoglichkeiten der Probcn. Faktoren, die die Unters.-Er- 
gebnisse bei hohen Tempp. beeinflussen u. zwar innere Risse, starkę Anderungen der 
Probenquerschnitte, innere Spannungen, Amplitudę der Belastung, Geschwindigkeit 
des Spannungszyklusses u. Charakter des Spannungszustandes. Einfl. der Ent- 
kohlung u. Oxydation an der Probenoberflache auf die Unters.-Werte. Durchfiihrung 
der Unters. u. Beurteilung der Ergebnisse. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labo
ratorija] 4. 13S2— 92. Nov. 1935. Moskauer Stahl-Inst. „Stalin11.) H o c h s t e in .

Arthur Buchwald, Yereinfachie Beslimmung der Dauerfestigkeit des Stahles und 
anderer Metalle. Nach einer Besprechung der Erscheinung des Gleitens in belasteten 

. Einkry stal len wird auf ein Verf. zur Errechnung der Dauerfestigkeit eines Stahles bzw. 
einer Metallegierung eingegangen. (Genie eiv ill09  (56). 41—43. 1936. Wien.) E d e n s .

F. P. Morschanski, Ein Apparat zur Harteprufung von Metallen. Beschreibung 
einer Hiirtepriifyorr., mittels der auf den zu priifenden Gegenstand ein Bolzen durch
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von Hand zu regelnde Federkraft aufgoschleudert wird. Handhabe der Priifvorr. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4 .  822. Juli 1935.) HOCHSTEIN.

F. P. Morschanski, Eine neue Vorrichlung fu r  die Hdrtepriifung von Metallen. 
Hartepriifyorr. fiir Metalle in Ausfiihrung wie vorst. angegeben, jedoch m it hydraul. 
Belastungsyorr. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4 .  1395—96. Nov.
1935.) _ H o c h s t e in .

W. W. Smirnow, Einflup der Hóhenabnahme bei Kerbschlagpróben nach Cliarpy 
auf die Kerbzahigkeilswerte. Unters. uber den Einfl. der Probenabmessungen bes. einer 
einer Hóhenabnahme bei CHAKPY-Kerbschlagproben auf die Kerbzahigkeitswertc. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5 . 331—40. Marz 1936.) H o c h s t e in .

P. G. Orlow und S. I. Basarow, Rónlgenographische Uberwachung der Oiite von 
geschweipten Verbindungen. Róntgenograph. Durehleuchtungen von SchweiBverbb. 
zur Beurtcilung der Giitc der SchweiBc m it Abb. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 1243—52. 1935. Róntgenograph. Labor. Zniimaseh.) HOCHSTEIN.

K. K. Chrenow und s. T. Nasarow, Neues magneto-elcklrischcs Verfaliren zur 
Unlersuchung von Schweifinahtcn. Schema eines magneto-elektr. Unters.-Verf. von 
SchweiBniihten mit Beschreibung der ais Defektoskop bczeiehneten, im wesentliehen 
aus Elektromagnet, Sueher, Vcrstarker u. Indicator bestehenden Priifapp. Unters.- 
Ausfiihrung, Ergebnisse u. Anwcndungsmóglichkeiten. (Autogene Ind. [russ.: Awtogen- 
noje Djelo] 6 . Nr. 12. 7—13. 1935.) H o c h s t e in .

A. S. Ogijewetzki, Alomislische pliysikalisclie Grundlagen der SchweifSbarkeit von 
Metallen. Allgemeine atomist.-physikal. u. physikal.-chem. Betrachtungen iiber die 
SchweiBbarkeit von Metallen. (Autogene Ind. [russ.: Awtogennoje Djelo] 6 . Nr. 12.
14—17. 1935.) H o c h s t e in .

H. Thomasson, Das Lichlbogcnscliweipen von diinnen Stahlblechen. Nach Er-
órterung der beim SchweiBen von sehr diinnen Stahlblechen infolge Anwendung 
niedriger Stromstarken auftretenden Schwierigkeiten wird eine neue SpezialschweiB- 
maschine fiir diinne Bleche, die einen auBcrordcntlich stabilen Lichtbogen gewahrleisten 
soli, u. ihre Anwendung zum SchweiBen von 1—0,4 mm starken Stahlblechen be- 
schrieben. (Iron Steel Canada 1 9 .  Nr. 5. 5—8. Okt. 1936.) F r a n k e .

P. S. Jelisstratow, Schweipen mit Dreiphasen-slrom. Beschreibung mit Schema 
der SchweiBausfiihrung m it Dreiphasenstrom unter techn.-wirtschaftlichen, mechan. 
u. metallograph. Gesichtspunkten. Entsprechende Angaben fiir Kesselblechschwei- 
Bungen. Die Verwendung von Dreiphasenstrom fur SchweiBzwecke gewahrleistet 
eine gleichmaBige Belastung aller 3 Phasen des Netzes, was beim SchweiBen mit Ein- 
phasenstrom unmóglich ist. Ferner wird durch die elektr. Dreiphasenlichtbogen- 
schweiBung eine hohe wirtschaftliche Ausnutzung gewahrleistet u. zwar hohe SehweiB- 
geschwindigkeit, geringer spezif. Energieverbrauch u. hoher SchweiBkoeff. Die 
Festigkeitseigg. von SchweiBnahten, die m it Dreiphasenstrom hergestellt smd, sind 
ungefiihr gleich denen des Ausgangswerkstoffes. (Autogene Ind. [russ.: Awtogennoje 
Djelo] 6 . Nr. 11. 17—21. 1935.) " H o c h s t e in .

W. W. Ebanoidse, Zur Frage der Anwendung von Graphitelektroden beim 
Schweipen. Herst. von Graphitelektroden aus Anthrazit oder Steinkohlenkoks, welche 
zunachst unter LuftabschluB bei 1400° gegluht, darauf fein zerkleinert u. mit einem 
Bindemittel iimig vermischt werden. Aus dieser M. wird dio Elektrodo der Lange u. 
dem Durchmesser nach gepreBt, welche darauf im elektr. Ofen einer Temp. von 2500 
bis 2700° ausgesetzt wird. Bei Tempp. von 2500—2700° wird die Ascho der Elektrodę, 
die im wesentliehen aus Oxyden von Fe, Si u. dgl. besteht, zu den entsprcchenden 
Metallen red., die ihrerseits mit dem C Metallcarbide bilden. Bei Tempp. iiber 
2000° jedoch zers. sich die Carbide unter Bldg. von Graphit u. Metalldampf. Vgl. der 
so hergestellten Graphitelektroden mit Elektroden aus amorphem C hinsichtlich des 
spez. elektr. Widerstandes beim SchweiBen. (Autogene Ind. [russ.: Awtogennoje 
Djelo] 6 . Nr. 8. 16—17. 1935.) H o c h s t e in .

K. A. Kotschergin, Automatisches Schweipen mit Wechselstrom. Beschreibung 
einer automat. SchweiBvorr. fur Wechselstrom unter Verwendung von 25 mm starken 
umhiillten Elektroden. Sehaltschema u. besondere Ausbldg. des Elektrodenhalters. 
(Autogene Ind. [russ.: Awtogennoje Djelo] 6 . Nr. 8. 14—16. 1935.) HOCHSTEIN.

I. F. Golubew, Wasserstoffatomschweipen unter Anwendung von Slickstoff-Wasser- 
Stoff-Gemischen. Unters. iiber den Einfl. eines aus der Zers. von NH, gewonnenen Gas- 
gemisches (75% H , u. 25% N2) beim WasserstoffatomschweiBverf. auf die mechan. 
Eigg. des geschweiBten Stahles im Vgl. zu der Yerwendung von reinem H2. Hierbei
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wiesen die m it H 2-N2-Gemischen geschweiBten Nahte eine um 4—6%  hohere Hartę 
ais die nur unter Yerwendung von H 2 geschweiBten Proben auf. Unters. des Einfl. 
von N,2 auf das Mikrogefiige u. die mechan. Eigg. der SchweiBnahte, iiber die Nitrie
rung der Naht boi Dissoziation von NH3 u. iiber den Einfl. von W.-Dampfen im 
Verlauf der SchweiBung. (Autogene Ind. [russ.: Awtogennojo Djelo] 6 . Nr. 10. 20 
bis 21. 1935.) H o c h s t e in .

Je. M. Kusmak, Alterung der Metalle von SchweiBnahten. Beobachtung von 
Alterungserscheinungen bei yerschied. Arten von ElektroschweiBnahten bei Verss. 
an Stahlblechen von 12 mm Starkę m it der Zus. 0,17% C, 0,56% Mn, 0,009% Si, 
0,61% S u. 0,055% P  boi Verwendung von 4 mm starken Elektroden der Zus.: 
0,12% C, 0,38% Mn, 0,024% Si, 0,011% S u. 0,019% P. Die Elektroden besaBen 
zum Teil eine diiime Umhullung aus Kreide u. Wasserglas oder eine dicke, schlacken- 
bildende Umhullung Lim (Leningrader Institut fiir Metalle). Der Vf. beobacht-et-c 
das Auftreten der Alterung naoh einem Absehrecken der Nahte u. beim Lagernlassen 
bei Raumtemp. ohne weitere Behandlung nach der SchweiBung (sogenannte natiir- 
liche Alterung). Veranderung der mechan. Eigg. bei der Alterung (starkę Erhóhung 
der Harto u. starkę Emiedrigung der Kerbzahigkeit). Die Alterung bei den SchweiB- 
nahten wird auf den N2- u. 0 2-Geh. zuriickgefiihrt, der bei Raumtemp. infolge Ober- 
schreitung der Loslichkeitsgrenze vom a-Fe fiir N 2 u. 0 2 ais Oxyd oder Nitrid aus- 
gesehieden yorliegt. Die Neigung der SchweiBnaht zur Alterung nach einer Abschreekung 
kann zur Herst. harter Oberflachen durch Absehreckung der aufgeschmolzenen Ober
flache ausgenutzt werden. Angaben iiber Ausfiihrung von kurz- u. langandauemden 
Priifungen der SchweiBnahte hinsichtlich ihres Verh. bei der Alterung. Bedeutung 
der natiirlichen Alterung fiir bestimmte Arten von SchweiBnahten von mittlerer u. 
lioher Zahigkeit, Nach Ansicht des Vf. ist dio Erscheinung der natiirlichen Alterung 
bei SchweiBnahten an Bauteilen aus niedriggekoliltem Stahl noch nicht geniigend ge- 
klart. E r fordert daher Unterss. uber das Verh. der SchweiBnahte beim Lagern bei 
erhóhten Tempp., iiber den Einfl. des 0 2, N . u. C, iiber den Verlauf der natiirlichen 
Alterung wahrend eines Jahres u. mehr u. schlieBlich uber die Alterung bei hohen u. 
yeriinderlichen Tempp., beim SchweiBen unter W. u. dgl. (Autogene Ind. [russ.: 
Awtogennoje Djelo] 6. Nr. 10. 3— 13. 1935.) H o c h s t e in .

I . Doronin, Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von mit der Z-l-Elek- 
trode geschweifiten Schweifinahten bei hoher Temperatur. Best. der mechan. Eigg. der 
SchweiBnaht bei Unters.-Tempp. von 20—550°, die durch LichtbogenschweiBung 
unter Verwendung der Elektrode Z—1 hergestellt war, u. Best. einer yorangehenden 
Normalisierungsbehandlung auf die mechan. Eigg. der SchweiBnaht bei den yerschied. 
Unters.-Tempp. Es wurden Kesselblechproben yon 14 mm Starkę der Zus. 0,159% C, 
0,46% Mn, 0,004% Si, 0,018% S u. 0,08% P  geschweiBt. Bei Verwendung der Elek
trode Z—1 bestand die Zus. der SchweiBnaht aus 0,15% C, 0,21% Mn, 0,068% Si, 
0,013% S, 0,023% P> 0,017% N2 u. 0,06% 02- Die Unterss. zeigten, daB die mechan. 
Eigg. bei lióheren Tempp. von der chem. Zus. u. dem Gefiige des Ausgangswerkstoffes 
abhangen. Bes. im Blaubruchgebiet weichen die mechan. Eigg. des aufgeschm. Metalls 
von denen des niedriggekohlten Stahls ab. Mkr. Unterss. bestatigen den Einfl. des 
Gefuges der Legierung im Ausgangszustand auf ihr weiteres Verh. boi hoheren Tempp. 
Bei Verwendung der Elektrode Z—1 wurden im aufgeschm. Metali bessere Festigkeits- 
eigg. bei hoheren Tempp. erzielt ais bei Yerwendung yon mit Kreide oder mit Lim- 
Masse (Leningrader Inst. fur Metalle) umhullten Elektroden. Auch waren die Festig- 
keitseigg. der mit Z—1-Elektrode hergestellten Naht nicht schlechter ais die des Grund- 
werkstoffs. Bei Tempp. von 500—550° besitzt das Metali der Naht noch eine ZerreiB- 
festigkeit yon 24,6—25,6 kg/qmm. Eine yorangehende Normalisierung bei 900° yer- 
schlechtert in geringem AusmaB die mechan. Eigg. des aufgeschm. Metalls bei allen 
Unters.-Tempp. (Metal Ind. Herald [russ.: Westnik Metallopromyschlennosti] 16. 
Nr. 9. 58—72. Juni 1936.) H o c h s t e in .

A. J. T. Eyles, Wanribehandlung ron Schweif3verbindungen. Temp.-Angaben iiber 
die zweckmaBigste Warmbehandlung von geschweiBten Gegenstanden aus n. Stahl, 
nicht rostendem Stahl u. Duralumin zwecks Verbesscrung der Festigkeitseigg. (Heat 
Treat. Forg. 22 . 387—88. Aug. 1936.) H o c h s t e in .

N. M. Golusin und S. A. Nessterow, Ausfullen von Kessellulcen mittels Kupfer. 
AuBfiillung yon Dampfkesselluken durch Aufschmelzen yon Rotkupfer (98,88% Cu, 
0,83% Zn, 0,22% Fe, von Bronze (77,83% Cu, 10,24% Sn, 8,5% Pb, 2,64% Zn, 
0,4% Fe, 0,22% Ni) u- von Messing (62,42% Cu, 37,06% Zn, 0,4% Ni) mittels Gas-
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brenner, Kohle- oder Metallichtbogen. Meehan. Eigg. der ausgefullten Stellen u. ihr 
Kleingefiige. Bei den beschriebenen Verss. wurden gute Eigg. der ausgefullten Stellen 
erzielt. (Autogeno Ind. [russ.: Awtogennojo Djelo] 6. Nr. 10. 25—27. 1935.) H o chst .

J. Liger, Die Passiwtat der Metalle. Ihre Anwendung in der Galranostegie. I I . 
(I. vgl. 0 . 1937. I. 177.) Mit der Passivitat der Anoden zusammenhśtngendo Fragen 
werden besproehen. (Galyano [Paris] 1936. Nr. 54. 15—19. Okt.) K u t z e l n ig g .

G. S. Wosdwishenski, M. I. Kamaletdinow und N. J. Chussainow, Elektro-
lytische WisrnutplaUiemng auf Metalle. Es wurden die Bedingungen zur elektrolyt. 
Abscheidung yon Bi aus salpetersauren Bi(N03)3-Lsgg. in Abhangigkeit yon der Konz. 
des Salzes u. der Saure untersucht. Es zeigto sieh, daB es móglich ist, gleiehmaBige, 
dichte, metali. t)berzuge auf Metallen, wie Messing zu erhalten, wobei sieh m it Erhóhung 
der Salzkonz. u. Emiedrigung der Saurekonz. das Gebiet der yerwendbaren Stromdiehten 
erweitert. Der metali. Glanz bleibt aber im Elektrolyten nur kurzo Zeit erhalten. 
Die Bi-tJberzuge konnen sowohl fiir Verzierungen ais auch zum Schutz vor der Korrosion 
(feuchte L uft u. bei Beriihrung mit Naturwaasern) yerwendet werden. Die Bi-Bader 
sind sehr einfach im Betrieb, zeigen eine betrachtliche Streufahigkeit u. ergeben in 
30 Min. eine Schichtdicke yon 0,07 mm. (Trans. Butlerow’s Inst. chem. Technol. 
Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo chimiko-teehnologitscheskogo Instituta im. A. M. 
Butlerowa] 1. 102—07. 1934.) K l e v e r .

E. A. Ollard, Grammo-phonmatrizen. Die Hersldlung ton Formen auf galtanischem 
W egu. Eingehende Beschreibung der yerschiedenen Arbeitsgange. (Metal Ind., London 
49. 165—68. 239—42. 265—66. 11/9. 1936.) K u t z e l n ig g .

— , Die Fdrbung ton Aluminiumoxydschichten. Ubersieht iiber die Moglichkeit 
der Farbung elektrolyt. oder durch das M.B.V.-Verf. erzeugter AljOj-tlberziige durch 
organ. Farbstoffe u. durch in der Schicht erzeugte anorgan. Farbstoffe. (Metallwax.-Ind. 
Galvano-Techn. 34. 411—13. 1/11. 1936.) K u t z e l n ig g .

Jesse E. Stareck und Robert Taft, Die Herstdlung von Farben durch die Elek
trolyse. Alkal. Lsgg. von Cu-Laetat yerursaehen bei sehr niedrigen Stromdiehten 
(50 Milliamp./qdm) Ndd. an der Kathode, die stark gefarbt sind. Die Farbę ist eino 
Funktion der Dicke oder der Elektrolysendauer: yiolett, blau, griin, gelb, orange, rot. 
Es wird angenommen, daB die Ndd. aus Cuprooxyd bestehen. Sie sind chem. u. meehan. 
sehr stabil u. worden auf yerschied. Metallen erhalten. Es wird festgestellt, daB der 
ProzeB fiir techn. Verwendungen geeignet ist. (Trans, electroehem. Soc. 69. Preprint 7.
6 Seiten. 1936. Lawrence, Kansas, Uniy. of Kansas. Sep.) Ga e d e .

H. Krause, t)ber Hei/3verzinkung. Kurze Bespreehung der Feueryerzinkung. 
(Techn. Zbl. prakt. MetaUbearbg. 46. 492—93. Juli 1936. Schwab. Gmiind.) K u t z .

O. Andrieu, Ober das Feuerverzinken vcm Feinblerjien. Uberblick iiber die heutigen 
Feueryerzinkungsyerff. unter bes. Behandlung der Verzinkung mit Eintauehen durch 
H and, des Verf. unter Verwendung yon Blei, des Verf. zur Erzielung yon Glanz u. 
der maschinellen Verzinkung. Beschreibung der einzelnen Verff. unter bes. Behandlung 
der Beizung, Beizverluste, FluBmittel, der Verzmkungswanne, des Ausschusses bei 
der Verzinkung u. der Priifung yerzinkter Bleche. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. 
[russ.: Russko-germanski Westnik Nauki i Techniki] 1936- Nr. 6.19—24. Juni.) H ochst.

Gr. A. Brayton, Legierungen im Verzinkungsbad. Inhaltlich gleich der C. 1936.
II. 3186 referierten Arbeit. (Metal Ind. [New York] 34. 336—37. Sept. 1936.) K u t z .

A. W. Hothersall und J. C. Prytherch, Die Ursachen der Porigkeit von Zinn- 
uberziigen. (J .  Iron Steel Inst. 133. Proc. 205—24.1936. — C. 1936. I I . 691.) Ge is z l e r -

A. W. Hothersall und w. N. Bradshaw, Verfahren zum Entzinnen von Weifl- 
blechen zwecks Priifwng der Dicke und Gleichmapigkeit der Legierungsschicht. (J. Iron 
Steel Inst. 133. Proc. 225—37. 1936. — C. 1936. II. 691.) G e is z le r .

— , Die Parker-Bostschutz-Oesellschaft fiihrt „Bonderite-Z“ fu r  den Schulz ton  
Zink ein. Inhaltlich gleich der C. 1936. II. 2790 referierten Arbeit. (Metal Clean. 
Finish. 8. 577—80. Sept. 1936.) K u t z e l n ig g .

O- Macchia, Untersuchungen uber den Phosphatschutz ton Eisenmetallen. H. 
(I. ygl. C. 1936- H . 1239.) Fiir die Schutzwrkg. eines Phosphatuberzuges hat das 
Verhaltnis yon gesamter H 3P 0 4 zu freier H3P 0 4 im angewandten Bad grundlegende 
Bedeutung. Verss. m it 3%ig. NaCl-Lsg. ergeben fiir dieses Verhaltnis ein Optimum 
mit 6,5—7,5. Auch die erforderliche Behandlungsdauer hangt von diesem Verhaltnis ab. 
Bei abnehmendem Geh. des Bades an freier H 3P 0 4 nimmt die Schlammbldg. im Bad 
zu. (Vgl. C. 1936. H . 2790.) (Ind. meccan. 18. 492—95. Aug. 1936.) R . K . Mu l l e r .
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H. Roters, Vber liostschulz. Allgemein gelialtcnor tJberblick iiber dio yerschic- 
densten Rostschutzmoglichkeiten, durch Herabsetzung der Wrkg. korrodiercndcr 
Stoffe, durch elektrochem. Verff., sowie durch nichtmetall. u. metali. Schutzschichten, 
wobei besonders auf die Herst. metali. t)berziigc ausfiihrlicher eingegangen wird. 
(Mitt. Forsch.-Inst. Probieramt Edelmetalle Staatl. Hohere Fachschule Schwab. 
Gmiind 10. 73—84. Okt. 1936.) F r a n k e .

W. J. Muller und E. Low, Zur Theorie der Korrosionserscheinungen. V. Die An- 
wendung der Porentheorie der Korrosion auf die Erscheinung des Differenzeffekles ton Thiel 
und Eckell. (IV. ygl. C. 1936. II. 2219.) Durch' Anwendung der KiRCHHOFFschen Ge- 
setze auf die Stromvertcilung eines Lokalelementes m it NebenschluB konnte fiir den 
von T h ie l  u . E c k e l l  gefundenen Differenzeffekt (vgl. C. 1927. II. 2105 bzw. 1928.
II. 1146) die Gleichung A =  ijcK =  iE-w.1)l(wv +  i«s) errechnet werden, die der Fest- 
stellung yon T h ie l  u . E c k e l l ,  daB der Differenzeffekt eine lineare Funktion der 
iiuBeren Stromstarke ist, entspricht. Die Konstantę dieser Gleichung wurde aus A 
u. i s  berechnet u. zeigt bei allen ausgewerteten Verss. eine gute Konstanz. Nach 
diesen Feststellungen ist das Zutreffen des positiven Differenzeffektes ein strenger 
Beweis dafiir, daB das Inlósunggehen des Metalles ein rein elektrochem. Vorgang ist 
u. stellt einen direkton Beweis fiir die Richtigkeit der Theorie der Korrosion durch 
Lokalelemente dar. Nach der Auswertung der Verss. von T h ie l  u . E c k e l l  m it Hilfs- 
kathoden yerschied. Oberspannung (Pt u. Cu), hat sich ergeben, daB dic GroBe 
des Differenzeffektes von der t)berspannung an der Kathode weitgeliend abhangt, 
daB aber die Konstantę K  des Differenzeffektes von dem Hilfskathodenmaterial u n 
abhangig ist, wie dies dic entwickelte Theorie verlangt. Die Bedeutung dieser Kon
stanto ist die, daB sie einen yon Hypotliesen unabhangigen Wert fiir das Verhaltnis 
wvt(wv -f- ws)  ergibt. Die GroBe wurde friiher ais Korrektionskoeff. bezeichnet u. ist 
fur die Potentialverschiebung an einer bedeckten Elektrode durch den Lokalstrom 
maBgebend. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 42. 789—92. Nov. 1936. Wien, 
Tedhn. Hochsch., Inst. f. chem. Technologie anorgan. Stoffe.) F r a n k e .

W. J. Muller, Zur Theorie der Korrosionserscheinungen. VI. Uber die ezperi- 
menlelle Bestimmung des Metallpotenlials einer arbeitenden Anodę und die experimentellc 
Bestimmung der fiir lokaldemenle mafigebenden Spannungs- und WiderslandsgrofSen. 
(V. vgl. yorst. Ref.) Es wird eine Meth. angegeben, um im stationaren Zustand 
der Korrosion den Porenwiderstand, der sich durch das Vorhandensein einer Deck- 
schicht auf einem Metali einstellt, durch Best. der Spannung bei zwei yerschied. Strom- 
starken durch die Poren experimentell zu erfassen. In  der yorhergehenden Arbeit 
(vgl.yorst.Ref.) war festgestellt worden, daB sich der Korrektionskoeff. K  =  wp/(wp +  
w„) aus dem Differenzeffekt von T h i e l  u . E c k e l l  (C. 1927. I I . 2105 bzw. 1928. II. 
1146) ergibt. Da auBerdem die Stromstarken »ff, i l  u. ij; experimentelł festzustellen 
sind, lassen sich die fiir die Wrkg. der Lokalelemente maBgebenden GroBen e„w, es, 
wp u. ivs aus rein experimentellen Daten errechnen. Die Priifung der gewonnenen 
Resultate an den Messungen yon T h i e l  u . E c k e l l  von Zink mit Platin kombiniert 
ergaben sehr gut iibereinstimmende Werte fiir wp, das in diesem Falle mit im Mittcl
0,0908 Ohm sehr klein ist, das enie des Zinks, das m it —0,7979 Volt im Mittel einen 
plausiblen Wert aufweist, woraus sich =  0,108 Ohm u. e, =  — 0,748 Volt be- 
rechnen. Im speziellen ergibt sich hieraus, daB in der Grenzschicht an einer derartigen 
Elektrode eine recht hohe Zinkionenkonz. herrscht, daB die Variation der Stromstarke 
yon der klemstcn Lokalstromstarko 0,188 A bis zur groBten kombinierten Strom
starke 0,265 A prakt. das eme nicht andert. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 
42. 830— 33. Nov. 1936. Wien, Techn. Hochsch., Inst. f. chem. Technologie anorgan. 
Stoffe.) F r a n k e .

M. A. Rosenberg, K. E. Avaliani und F. B. Jurkovskaja, Auflósung der 
.,Vakuumfilme'1 von Metallen in Sauren. Zur Unters. der Passivitat von Cr-Filmen 
wurden zunachst durch therm. Zerstaubung von elektrolyt. abgeschiedenem Cr im 
Vakuum (1 X 10~‘ mm) Filme in einer Starkę von 15—62,8 mfi hergestellt. Mit diesen 
Filmen wurden Auflsg.-Verss. in 2,0-, 0,5- u. 0,001-n. H 2S04 bei 16° angestellt. In  den 
beiden ersten Sauren erfolgtc Auflsg. in einigen Sekunden. Wurden nach der Darst. der 
Filme geringe Mengen Luft in das Vers,-GefaB gelassen, so wurden die Filme passiy u. 
lósten sich nicht mehr in den Sauren; ebenso wurden passive Filme erhalten, wenn die 
Untcrlagen bei dem Zerstauben im Vakuum auf 200° erhitzt waren. Es gelang, durch 
keinerlei Behandlung den Passiyitatszustand zu beseitigen. — Die Minimalkonz. der 
H 2S04, bei der die nichtpassiyen Filme aufgelóst werden, liegt bei >0,001-n. SchlieB-
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lich crgabcn dic Vcrss., daB kompaktes Cr in 2-n. H 2SO. nicht aufgclóst wird. (C. R. 
[Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. IV. 135—39. Jekaterinoslaw [Dnepropetrowsk], 
Univ., Chem. Inst. Akad. d. Wissensch., Labor. f. anorgan. Chemie.) Go t t f r ie d .

R. M. Burns, Korrosion, von Mctallen. II. Kabdiiberziige aus Blei und Blei- 
legierungen. (I. vgl. C. 1936. I. 4208.) Vf. untersucht die Griinde fiir die Korrosion 
von ■ Uberziigen freiliegender u. unterird. Kabeln. Fiir die Briiche von Freileitungs- 
kabeln seheint nicht die Korrosion, sondern interkrystalline Versprodung die Haupt- 
ursache zu sein, die durch Verwendung von legierten Cberziigen stark unterdruckt 
werden kann. Weiter wird gezeigt, daB die Korrosion von Kabeluberzugen in Leitungs- 
rohren auf die Bldg. von Lokalelemęnten auf der Oberflache des Oberż u ges oder auf 
dio Wrkg. von yagabundierenden Strómon zuruckzufuhren ist. Die Bldg. dieser Lokal- 
elemente erfolgt entweder infolge chem. UngleichmaBigkeiten im Kabelwerkstoff oder 
aber durch die das Kabel umgebenden Medien, wobei Verlauf u. Charakter der Kor
rosion hauptsachlich durch den Einfl. dieser Medien auf die Bldg. von Lokalelementen 
bestimmt wird. Solche Bestandteile, wie Oxyde, Nitrate, Alkalicn, organ. Sauren u. 
Chloride (in geringen Konzz.) unterstiitzcn die Bldg. von Lokalelementen u. tragen 
zur Erhohung der Korrosionsgeschwindigkeit bei, wahrend Silicate, Sulfatc, Carbo- 
nate, Bodenkoll. u. gewisse organ. Verbb. der Bodenwasser eino sehiitzende Wrkg. 
ausiiben u. somit den Korrosionsangriff absehwachen. tjberzogene Kabel, die un- 
mittelbar in den Boden yersenkt werden, korrodieren besonders stark, da sie m it vcr- 
haltnismafiig groBen Partikeln in direkter Beriihrung stehen. Vf. folgert, daB im 
allg. dio Korrosion von Kabeliiberziigen mehr von der Natur der Umgebung 
ais von der chem. Zus. des metali. Werkstoffes des Oberzuges beeinfluBt wird u. daB 
durch die Erhaltung einer niehtkorrosiven chem. u. elektr. Umgebung die Korrosion 
von Kabeluberzugen stark yermindert werden kann. (Bell System teehn. J . 15. 
603—24. Okt. 1936.) F r a n k e .

N. A. Udalow, Anlage zur Untersudiung von Korrosionserscheinungen bei Melallen. 
Beschreibung einer „Korrosionskammer“ -Anlage zur Unters. von Metall-Korrosions- 
erscheinungen, welche aus einem abschlieBbaren Glaskasten, einer Befeuchtungsvorr. 
u. e iner. automat. Temp.- u. Feuchtigkeitsregeleinrichtung besteht. (Betriebs-Lab. 
[russ,: Sawodskaja Laboratorija] 5. 195—98. Febr. 1936. Chem. technolog. Abteilung 
Wiam.) H o c h st e in .

Erich Rabald, Bekampfung der Korrosion durch MafSnahmen beim leorrodierenden 
MiUel. Cbersicht an Hand des Schrifttums. (Chem. Fabrik 9- 310—11. 473—97. 
8/7. 1936. Mannheim.) F r a n k e .

Vereinigte Aluminiumwerke Akt.-Ges. in Lautawerk, Lausitz, Herstdlung von 
Gujibldcken aus Metali, insbesondere aus Leichtmetallen, durch Rutteln der gefiillten 
GuBform bei wechselnder Riittelstiirke, dad. gek., daB mit der Riittelung kurz vor 
Erreichung der Erstarrungstemp. begonnen u. der Błock dann bis zur vollkommenen 
Entgasung durch Beheizung auf dieser Temp. erhalten wird. (D. R. P. 635 861 
KI. 31 c yom 22/11. 1932, ausg. 26/9. 1936. Zus. zu D. R. P. 620984; C. 1936. I. 
867.) F e n n e l .

Fonta Soc. An., Sehweiz, Hcrstclluilg von Schleudergupformsluckcn mittels auf 
einer horizontalen Drehplatte befestigter Formen. Das fi. Metali wird zunachst in eino 
Vorschleuderkammer eingeleitet, in welcher unter der Zentrifugalkraftwrkg. die Schlacke 
vom Metali sich trennt u. zuriickbleibt, wahrend das so von der Schlacke befreite 
Metali iiber tlberlaufe unter der Flielikraftwrkg. den Formen zugcfuhrt wird. (Schwz. P. 
184928 yom 5/12. 1935, ausg. 1/9. 1936.) F e n n e l .

Fonta Soc. An., Sehweiz, Herstdlung von SchleuderguP mittels einer an einem 
Ende offenen Schleudertrommel u. eines feststehenden Entnahmerohrs. Das fl. Metali 
wird in dem geschlossenen Ende einer zweistufigen Trommel yorgeschleudert, um die 
Schlacken yon dem Metali zu trennen u. nur das gereinigte Metali in den dem offenen 
Trommelende anliegenden Teil der Trommel gelangen zu lassen. Von dort wird es 
unter Benutzung eines Entnahmerohres unter Druck der Form zugeleitet. (Schwz. P. 
184 929 vom 5/12. 1935, ausg. 1/9. 1936.) F e n n e l .

Friedrich Littner, Osterreich, Giepcn von Hohllcdrpem, insbesondere von Rohren 
mittels SchleuderguP. Wahrend des GieBvorganges wird PreBluft in regelbaren Mengen 
in die GieBform eingeblasen. Durch die Einw. der Luft auf das fl. Metali erzielt man 
spritzkugelfreie u. innen glatte Rohre yon hoher Gute. — Hierdurch wird die fiir das
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Putzen aufgewendete Zeit auf einen Bruehteil der friiher aufgewendeten Zeit herab- 
gesetzt. (Oe. P. 147 509 vom 6/ 12 . 1935, ausg. 10/11. 1936.) F e n n e l .

W. S. Tyler Co., ubert. yon: Otto Koli und Alois M. Siess, O., V. St. A., Her- 
stellung von Oufisliicken mit rauher Oberflache. Der Formhohlraum wird m it einer M. 
iiberzogen, die aus einem gashaltigen Stoff, z. B. feinyerteiltem Koks, Ton u. W. be
steht. Beim EingieBen der Legierung, z. B. GuBeisen, wird durch den C der Aufstrich- 
masse eine Hartung des GuBstiickes erzielt. (A. P. 2 056 677 vom 30/12. 1931, ausg. 
6/10.1936.) F e n n e l .

Salvatore Pastorello, Itahen, Auskleidungsmasse fiir GiefSereisandformen, be- 
stehend aus einer wss. Suspension eines temaren Gemisches von Quarz, Feldspat u. 
Kaolin in feinyerteiltem Zustand. Der Erweichungspunkt dieser M. soli gleich dem
F. des zu yergieBenden Metalles sein. Bei Anwesenheit von groBeren Mengen Ton 
konnen 2—2 0 %  Asbestfasem zugesetzt werden, um dio Sehwindung zu yerbessern 
u. die Dauerfestigkeit zu erhohen. (It. PP. 322613 u. 322614 yom 26/7. 
1934.) F e n n e l .

Andrew Y. Gregory, N. Y. und Eldridge E. Seeley, Conn., V. St. A., Flussige. 
Masse zum Beimengen zu Giepereiformsand, bestehend aus einer 0,25—20%ig. Lsg. 
eines wachsahnlichen, wasserabweisenden Stoffes, wio Stearin, in einem nieht ent- 
flammbaren, yerhaltnismaBig leieht yerdampfbaren KW-stoff oder eines KW-stoff- 
deriv., wie Diehlormethan, Trichlorathylen, CC14, Tetra-, Pentaclilorathylen o. dgl. 
(A. P. 2056 048 vom 29/8.1934, ausg. 29/9.1936.) F e n n e l .

Neunkircher Eisenwerk Akt.-Ges. und Eugen Kugener, Neunkirchen, Agglo- 
merieren von Eisenfeinerzen. Ais Brennstoff wird Koks yerwendet, der durch Ver- 
koken des bei der Kohlenwasche anfallenden Mittelgutes erhalten ist. — Der Koks 
ist sehr porós u. geniigend fest, nimmt das Feinerz in seinen Poren auf u. bildet infolge 
seiner gleichmaBig yerteilten anorgan. Bestandteile ein beim Schmelzen des Agglo- 
merates festes Gerippe. Vgl. D. R. P. 599 861; C. 1935- I- 2891. (E. P. 453 553 yom 
16/12. 1935, ausg. 8/10. 1936.) H a b b e l .

Metallgesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: Carl Paul Debuch und Ernst Mark- 
worth), Frakfurt a. M., Unmittelbares Gewinnen von metallischem Eisen durch Red. 
von oxyd. Fe-Yerbb. mit gasfórmigen Red.-Mitteln im Drehrohrofen, dad. gek., daB 
das fiir die Red. benótigte Gas oder ein Teil desselben in einem besonderen ais Generator 
betriebenen Teil des Drehrohrofens hergestellt u. yon dort in den der Red. dienenden 
Teil des Drehrohres geleitet wird. Das Verf. kann auch angewendet werden bei der 
Red. von Sulfaten der Alkali- oder Erdalkahmetalle, z. B. von MgS04 zu Oxyd oder 
yon oxyd. Gut, das leiehterfluchtige Nichteisenmetalle, z. B. Zn oder Cd, enthalt. — 
Geeignet fiir festes u. fl. Ausbringen; keine Warmeverluste; durch die Vergasung das 
Brennstoffes im Drehrohrofen selbst wird ein fiir die Fe-Red. besonders geeignetes 
Gas hergestellt, das viel CO u. nur sehr wenig C02 u. W.-Dampf enthalt. (D. R. P. 
633255 KI. 18a vom 15/3. 1935, ausg. 23/7. 1936.) H a b b e l .

Electro Metallurgical Co., Amerika, Entfemung oxydierbarer Verunrei7iigungen 
aus Eisensdimelzen. Das Fe-Bad wird nacheinander der Einw. yon Gasstrómen aus- 
gesetzt, die zuerst mehr u. dann weniger freien 0 : enthalten ais die n. Luft (21°/0 0 2). 
Die 1. Einw. kann m it an 0 2 angereicherter, die 2. mit durch N„ yerd. Luft erfolgen. 
Es kann n. Luft in eine Oa-reiche u. eine N2-reiche Fraktion zerlegt -werden, die dann 
nacheinander yerwendet werden. — Besonders geeignet fur das Bessemeryerf. zur 
Herst. yon Stahl oder zur Entkohlung yon Ferrolegierungen. (F. P. 803284 vom 11/3. 
1936, ausg. 26/9. 1936. A. Prior. 3/4. 1935.) H a b b e l .

Link-Belt Co., Chicago, 111., iibert. von: Carl F. Lauenstein, Indianapolis, Ind., 
V. St. A ., Warmebehandlung von getempertem GuPeisen. Die GuBstucke werden zu- 
nachst so hoch erhitzt, daB sieh der freie C wieder m it dem Fe bindet (5—30 Min. bei 
745—845°), darauf zur Martensit- oder Troostitbldg. abgeschreckt, dann wieder erhitzt 
in einem Salzbad fiir Oberflachenhartung (Cyanidbad) bei Tempp. kurz unter der 
C-Bindungstemp. (645— 745°), um einen Gefiigezerfall in Sorbit oder Perlit u. eine 
gehartete Oberflache (durch C +  N) zu erhalten. Das GuBeisen kann Ni, Mo, Cu, 
Mn, Cr, V u./oder Al enthalten. — Erhohung der Festigkeit ohne Verminderung der 
Schmiedbarkeit. (A. P. 2 048748 yom 12/5. 1934, ausg. 28/7. 1936.) H a b b e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oberflachenhartung metallischcr 
Gegenstande. Das Werkstiick wird durch einen mehrflammigen Autogenbrenner erhitzt; 
hierbei wird der Brenner quer zur Bewegungsrichtung des Werkstiickes hin- u. her- 
bewegt-. — GleichmaBige Erwaxmung; keine Bldg. yon yerschieden harten Streifen;
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keine RiBbildung. (E. P. 453 527 vom 14/3. 1935, ausg. 8/10. 1936. D. Prior. 14/3.
1934. F. P. 787 398 vom 14/3. 1935, ausg. 21/9. 1935. D. Prior. 14/3.1934.) H a b b e l . 

Artemas L. Holden, New Haven, Conn., V. St. A., Salzschmelze fiir die Einsatz-
hartung, bestehend aus soviel Alkalicyanid, daB das Bad hiirtend wirkt, ferner aus 
Erdalkalichlorid, Alkalifluorid u. Erdalkalifluorid. Beyorzugte Zus.: 45% NaCN, 
31% BaCl2, 12% N aF u. 7% CaF„. — Nur sehr geringe Verdampfung; in kurzer Zeit 
tiefe Hartę wrkg. Vgl. A. P. 2 002 180; C. 1936. I. 4983. (A. P. 2 046822 vom 3/5.
1935. ausg. 7/7. 1936.) H a b b e l .

Ewald Hanus, Berlin, Einsatzharlung, dad. gek., daB den fur Einsatzzwecko
bekannten Salzbadern Asbest zugesetzt wird, der mit feinverteiltem C ais Aufkohlungs- 
mittel sowie Atznatron oder Boras ais Katalysator durchsetzt ist. — Verringerto 
Zementationsdauer; geringe Verdampfung der Hartesalze. (D. R. P. 633049 KI. 18 c 
vom 15/7. 1934, ausg. 18/7. 1936.) Ha b b e l .

Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
Miinchen (Erfinder: Ludwig Hormann und Wilhelm Jansen, Miickenberg), Des- 
ozydieren und Entschwefeln von Stahlbadern durch Calciumcarbid, dad. gek., daB in 
Metali eingeschmolzenes CaC2 yerwendet wird. — Das bis auf den Boden der Schmelze 
durchsinkende CaC2 kommt in innige Beriihrung mit dem Bad. (D. R. P. 632226
KI. 18 b Tom 13/5. 1934, ausg. 4/7. 1936.) H a b b e l .

Bethlehem Steel Co., Pa., iibert. von: Earnshaw Cook, Buxton, Md., V. St. A., 
Slahlherstellung im basischen Herdofen. Der 0 2-Geh. des Stahles wird eingeregelt durch 
Regelung des FeO-Geh. der Sehlacke. Wahrend der Schmelzung wird der FeO-Geh. 
der Schlacke bestimmt u. dann eine entsprechende Menge Kalk u. S i02-haltigen 
Materials der Schlacke zugesetzt; in diesem ZusatzmateWal soli das Verhaltnis Si02 
zum Kalk groBer sein ais der KaLkgeh. in der Schlacke. (A. P. 2 046 811 vom 12/12.
1930, ausg. 7/7. 1936.) H a b b e l .

Erich Becker, Kladno, Tschechoslowakische Republik, BandagendraMe aus 
chrom- oder wolframhaUigm Mangan-NickelslaMen. Die Verwendung von Ni-Mn- 
Stahlen m it 0,2—0,8% C, 6—10% Ni, 7—12% Mn, bis 10% Cr, Rest Fe u. Verunreini- 
gungen, wobei der lin-Geh. stets iiber dem Ni-Geh. liegt, ais Werkstoff fiir Drahte, 
aie im hartgezogenen Zustande wegen ihrer hohen Zahigkeit u. Alterungsbestandigkeit 
zur Befestigung elektr. Wicklungen auf rotierenden Kćirpem dienen sollen. Die Stahle 
konnen s ta tt Cr auch bis 10% W. u./oder noch bis zu 3%  Si enthalten. (D. R. P. 
634536 KI. 18 d vom 27/11. 1930, ausg. 29/8. 1936.) H a b b e l .

Andrews Steel Co., iibert. von: William R. Fleming, Newport, Ky., V. St. A., 
SłaJillegierung m it <  0,2 ( <  0,1) %  C, <  0,2% Mn, 0,1—1 (0,25—1) %  Mo u. 1—2% 
Si, vorzugsweise mit je <  0,06% P  u. S. — Ohne Abschreckung hohe Kriechgrenze 
u. Warmfestigkeit, widerstandsfahig gegen Korrosion, Erosion u. Zundenmg durch 
direkte Flammenwrkg.; geeignet fur Gegenstande fur hohe Tempp. u. Drucke, be- 
sonders fur Oldest.-Apparate. (A. P. 2051991 vom 2/ 1 . 1935, ausg. 25/8.
1936.) H a b b e l . 

Cleveland Twist Drill Co., Amerika, Eisenlegierung, enthaltend 0,3—1,6% C,
0,55—3%  Si, 0,6—15% Mo, W =  5— 40% des jewciligen Mo-Geh., bis 2%  Mn, bis 
15% Cr u./oder bis 16% Co. Im ubrigen vgl. F. P. 759 725; C. 1934. H . 665 u. A. PP.
1 998 953 u. 1 998 957; C. 1935. II. 2121. (F. P. 800 098 vom 28/12.1935, ausg. 
26/6.1936.) H a b b e l .

Poldihiitte, Prag, Stahllegierung, die neben den iiblichen Bestandteilen noch
0,2—0,8% C, 0,3—2,5% Cr, 0,4—6%  Ni, 0,35—1% Mn u. 1—2,5% Si enthalt. Be
yorzugte Zus.: 0,5% C, 0,7% Cr, 1% Ni, 0,4% Mn, 1,7% Si. — Geringer VerschleiB, 
geeignet fur Panzerbleche (Schutzschilde, Stahlhelme), Gewehrlaufe, Fedem, Zalrn- 
rader, Kurbelwellen, Werkzeuge (Gesenke, Ziehdome, Schneidwerkzeuge); Ver- 
wendung im Walzzustand oder vergiitet. (It. P. 294437 vom 28/11. 1930. Oe. Prior. 
15/4. 1919.) ' H a b b e l .

Crucible Steel Co. of Amerika, New York, N. Y., iibert. yon: Frederick
F. Mclntosh, Glen Osborne, Pa., V. St. A., Stahl fiir  Warmwerkzeuge, enthaltend
0,3—0,75% C, 5—9%  Cr, 1—2,25% Jln , 0,3—1% Mo u. 1—3%  Ni. — Lufthartend 
yon 980°, Strukturbestandigkeit bei Arbeitstemp., warmfest u. -zah, widerstandsfest 
gegen Warmrisse u. VerscnleiB; besonders geeignet fur Messer fiir Warmscheren. 
(A. P. 2 053 800 vom 9/8. 1934, ausg. 8/9. 1936.) H a b b el

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Deutschland, Eiscnlegierung fu r  Kokillcn- 
gufi m it 2—4% C, 2,5—3,5% Si u. 9—13% Mn; bis 2% Cu konnen bei entsprechender
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(etwa 4 :1 ) Herabsetzung des Si-Geh. vorhanden sein; die Legierung kann auch noch 
bis l °/0 Cr u./oder bis 2%  W, Mo, Ti oder V enthalten. — Gute Schrecktiefe bei dieken 
Gegenstanden, besonders Walzen. (F. P. 46 610 vom 16/9. 1935, ausg. 11/7. 1936.
D. Prior. 30/11. 1934. Zus. zu F. P. 783 684; C. 1935. II. 3157. Belg. P. 411435 
vom 25/9. 1935, Auszug veroff. 11/2. 1936. D. Prior. 30/11. 1934. Zus. zu Belg. P. 
407 285; C. 1936. II. 4756.) H a b b e l .

Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner- 
Gamper Spółka Akcyjna, Krakau, Polon, Herstdlung ton unniagnelischem Eisen. 
Um unmagnet. Fe auch unterhalb der magnet. Umschlagspunktcs zu erhalten, mtissen 
der Schmelze Ni oder Ni-Verbb. m it mindestens 10°/0 Ni-Geh„ bzw. Mn oder Mn-Verbb. 
mit mindestens 5% Mn-Geh. oder mehr ais 10% der Gesamtmenge von Ni +  2 x  M11 
hinzugegeben werden. (Poln. P. 21 950 vom 5/6. 1934, ausg. 5/10. 1935.) K a u tz .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., East Pittsburgh, ubert. von: Francis Bitter, 
Pittsburgh, Pa., V. St. A., Magnctischer Werkstoff und seine Herstdlung. Die letzten 
Stiche beim Auswalzen von Blcchcn aus niedrig gekohltem Si-Stahl mit bis zu 6%  Si 
werden in 2, im wesentliehen reehtwinklig zueinander stehenden Richtungen durch- 
gefiihrt. Ein nachfolgendes Gliihen (nicht bei uber 1000°) soli innere Spannungen 
entfernen. — Hohe Permeabilitat; niedrige Wattverluste. (A. P. 2046 717 vom 18/9.
1934, ausg. 7/7. 1936.) H a b b e l .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., East Pittsburgh, ubert. von: Trygve
D. Yensen, Forest Hills, Wilkinsburg, Pa., V. St. A., Behcindlung ton Siliciumstahl. 
Die Bleche werden m it einem feuerfesten Stoff (A1,03, Magnesia, Si20 3, Speckstein) 
bedeckt u. dann derart oxydiert, daB dio Obcrflache 0,05—0,3% O, enthalt. Dieses 
kann erfolgen durch Verwendung von Fe20 3 (vgl. nachst. Ref.) durch Verrosten o. dgl. 
Darauf werden die Bleche bei 900—1300° in H 2 gegliiht (10—30 Stdn.), um sie zu ent- 
kohlen. Der H 2 besitzt einen geringen Feuehtigkeitsgeh. u. eine Stromgeschwindigkeit 
von 0,1—16 l/Min./kg. Die Bleche werden dann bis auf unter 500° in H 2 abgekiihlt. — 
Senkung des C-Geh. unter 0,005%; Verbesserung der magnet. Eigg.;" besonders ge- 
eignet nach dem Walzen gemafi A. P. 2 046 717; vgl. vorst. Ref. (A. P. 2 050 408 
vom 23/10. 1935, ausg. 11/8. 1936.) H a b b e l .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., East Pittsburgh, iibert. von: Albert A. Frey 
und Stephen L. Burgwin, Wilkinsburg, Pa., V. St. A., Warmebehandlung ton Silicium
stahl. Die Bleche werden mit Fe.,03 bedeckt u. in einer H„-Atmosphare zunachst bei 
einer Temp. gegliiht, bei welcher das Fe20 3 mit dem H 2 reagiert, um die Blechober- 
flache zu oxydieren, darauf bei einer hóheren Temp. (unter 900°), um den C aus den 
Blechen zu entfernen, u. dann bei 900—1300“ ausgegliiht. Bei Verwendung einer Pastę 
aus Fe20 3 u. AI20 3 (vermischt mit W., Alkohol o. dgl.) verhindert das A120 3 ein Zu- 
sammenkleben der Bleche. — Entfernung der Verunreinigungen aus dem Stahl; glcich- 
maCige magnet. Eigg.; Erhohung der Permeabilitat; Verminderung der Wattverluste. 
(A. P. 2 050 305 Tom 23/10- 1935, ausg. 11/8. 1936.) H a b b e l .

Electrolytic Zinc Co. of Australasia Ltd., Melbourne, Victona (Erfinder: 
Stafford Waldo Ross, Willard Conrad Snow und Rowland Thomas Dryll Williams, 
Tasmanien), Australien, Herstdlung ton Zink- oder Cadmiumstaub. Zn- oder Cd-Dampf 
wird vorzugsweise in diinnem Strahl mit moglichst groCer Geschwindigkeit in einen 
geschlossenen Behalter eingefiihrt, in welchem sich ein kaltes inertes Gas umwalzt. 
Infolge der raschen Vermischung des Dampfes mit dem Gas wird eine schnelle Ab- 
kiihlung erreicht, wodurch der Staub sehr fein anfiillt. (Aust. P. 22460/1935 vom 
1/5. 1935, ausg. 28/5. 1936.) Ge is s l e r .

Remington Arms Co., Inc., ubert. von: Watson Harrison Woodford, beide in
Connecticut, V. St. A., Herstdlen ton Geschofikorpern. FI. Blei laBt man tropfenweise 
in eine FI. fallen, wodurch die einzelnen Tropfen abgeschreckt u. getrennt werden. 
Zur sicheren Trennung laBt man das fl. Blei zweckmaBig in ein galvan. versilberndes 
Bad tropfen. (Can. P. 356 950 Tom 1/6. 1933, ausg. 31/3. 1936. A. Prior. 8/ 6. 
1932.) F e n n e l .

American Brass Co., Waterbury, iibert. von: Herbert C. Jennison, Bridgeport, 
Conn., V. St- A., Gut schweifSbare Kupferlegiening, bestehend aus 0,35— 10% Si, bis 
zu 3%  Mn, das auch durch Fe ersetzt sein kann, u. Cu ais Rest. Bei Gegenstanden 
aus diesen Legierungen ist die SchweiBstelle wegen ihrer hohen D. u. gleichmaBigen 
Zus. von nicht geschweiBten Stellen des Werkstiicks nicht zu unterscheiden. (A. P. 
2 049 449 vom 21/10. 1931, ausg. 4/8.1936.) Ge is z l e r .
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Birmingham Electric Furnaces Ltd., Alfred Glynne Lobley und Harold 
James Hartley, Birmingham, England, Herstdlung von Schutzgasm zum Gliihen von 
Metallgegcnstandcn, z. B. aus N i. Steinkohlengas oder ein anderes KW-stoffe ent- 
haltendes Gas wird mit einer zur yollstandigen Verbrcnnung nicht ausreichcnden 
Menge L uft verbrannt. Die Verbrennungsgase kiihlt man zur Abscheidung der Haupt - 
menge des W. ab u. leitct sie dann iiber Fe(OH)3 zur Bindung des in den Gasen ent- 
haltenen H2S. Zur Entfernung der in den Gasen noch yorhandenen S-Verbb. (COS) 
fiihrt man diese Verbb. durch Erhitzen der Gase in H2S iiber u. leitct sie nach einer 
weiteren Troeknung nochmals iiber Fe(OH)3. (E. P. 445 537 vom 13/9. 1934, ausg. 
14/5. 1936. Zus. zu E. P. 429 402; G. 1936. I. 2264.) G e is z l e r .

American Smelting & Refining Co., New York, Fluf3mittel zur Schmelzung von 
Cadmium, besteht aus CdCl2 oder CdBr2 im Gemenge mit einem Alkalisalz. Das FluC- 
mittel ist auch bei Cd-Legierungen anwendbar. (Belg. P. 408 905 yom 10/4. 1935, 
Auszug veróff. 28/8. 1935. A. Prior. 14/4. 1934.) N it z e .

Stanisław Grosberg, Lodz, Polen, Eeinigung von mdallisclitm II'ismut von Arsen- 
beimengungen, die auf Oxydation des As wahrend der Bi-Schmelze durch Natronlauge 
beruht, dad. gek., daB man das As in geschmolzenes NaOH iiberfiihrt u. das gereinigte 
geschmolzene metali. Bi in W. granuliert u. so lange wascht, bis das Waschwasser keine 
alkal. Rk. mehr anzeigt. (Poln. P. 22 283 vom 29/8. 1934, ausg. 17/12. 1935.) K a u tz .

John Andrewson Hatton, Bellingham, Wash., V. St. A., Amalgamieren ton 
Edelmetallerzen. Die Zerkłeinerung, Durchruhrung u. Konz. der Erze in Ggw. yon Hg 
crfolgt in einer Lsg. von Alkalicarbonaten, -chloriden u. gegebenenfalls NH4-Ver- 
bindungen. (Can. P. 355 124 vom 16/8. 1933, ausg. 7/1. 1936.) Ge is s l e r .

Mond Nickel Co. Ltd., London, Rhodiumhallige Legierung, bestehend aus 25 bis 
80% Rh, Rest Ni. Ein Teil des Rh kann durch P t u. Ir, ein Teil des Ni durch Pd (Hóchst- 
grenze 55% bei mindestens 20% Ni. Zweck: Steigerung der Korrosionsfestigkeit) 
oder W oder Mo (Hóchstgrenze 10%. Zweck: Steigerung der Harte) ersetzt werden. 
AuBerdcm kann die Legierung bis zu 20% Co, Fe u. Cu enthalten. Schon Legierungen 
mit 35% Rh sind widerstandsfahig gegen stark angreifende Lsgg., z. B. 25% ig. wss. 
FeClj-Lsg. oder konz. HNOa. Legierungen m it 60% Rh werden von Kdnigswasser 
nicht mehr angegriffen. Die Werkstoffe sollen in erster Linie zur Herst. von Schreib- 
federn dienen. Weitere Verwendungszwecke: Zahnersatzteile, Elektroden fiir elektro- 
chcm. App. (F. P. 798 669 vom 3/12. 1935, ausg. 23/5. 1936. A. Prior. 5/12.
1934.) Ge is z l e r .

Finspongs Metallverks Aktiebolag, Finspong, Schweden (Erfinder: H. Unckel), 
Herstellung ron Sinlerlegierungen mit zwei oder mohreren Metallkomponenten bzw. 
.Metali- u. Metalloidkomponenten in Form feinkórniger Pulver ais Ausgangsmaterial, 
wobei letzteres in ein Metallrohr gefiillt wird, welches man schlieBt u. danach einem 
Warm- oder Kaltwalz- oder ZiehprozeB unterwirft, dad. gek., daB der dureh das 
Walzen oder Ziehen verdichtete Pulverk6rper durch Erhitzen in die gewiinschte Sinter- 
legierung iibergefiihrt wird. Die Legierung bleibt wahrend dieses Vorganges in dem 
gewalzten oder gezogenen Rohr hermet. yerschlossen. AnschlieBend kann das Rohr 
entfernt werden. — Das Warmwalzen kann gegebenenfalls bei so hoher Temp. erfolgen, 
daB die Fullung dabei sintert. Ais Fiillung yerwendet man Metallcarbide, -boride 
oder -nitride m it Zusatz von Bindemitteln, wie Fe, Co, Ni o. dgl. Das Rohr besteht 
aus Fe oder einem anderen Metali mit einem iiber 1200° liegenden F. (Schwed P. 
86 9 0 2  vom 16/7. 1934, ausg. 21/7. 1936.) D r e w s .

Finspongs Metallverks Aktiebolag, Finspong, Schweden, Iiohr/ormiger Schweifl- 
oder Hartlotstab. Der Stab enthalt einen oder mehrere Kerne beliebigen Querschnitts 
eines zum SchweiBen oder Hartlóten geeigneten Metalls oder einer Legierung. Der 
Kern ha t den gleichen oder einen etwas geringeren F. ais der Mantel. Etwaige Holil- 
raume zwischen Rohr u. Kem  sind mit einem FluB- oder Desoxydationsmittel gefiillt.
— Zum SchweiBen von Cu yerwendet man z. B. einen Stab aus Cu-Rohr mit einem 
Kern aus Phosphorkupfer. — Der Kem  kann auch aus Ag oder Al u. der Mantel aus 
Cu oder einer Cu-Legierung bestehen. (Schwed. P. 87 399 vom 28/1. 1935, ausg. 
15/9. 1936.) D r e w s .

V. V. Detraux, Bois-d’Haine, und H. J. Maryns, Fayt-lez-Manage, Belgien, 
iiIctallol, besteht aus 40% Zn, 45% Sn; der Rest ist Cu u. Sb. Die Lotung erfolgt 
mit Talg. (Belg. P. 409487 vom 16/5. 1935, Auszug veroff. 30/9. 1935.) N it z e .

F. Kylberg, Stockholm, Schweden, Schweifistab, bestehend aus 0,5—18 (%) Ni;
0,1—3 Cr; 0,2—7 Cu; 0,45—2,85 C; Rest Fe. AuBerdem konnen noch geringe Mengen
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von Mo u./oder Ta bzw. W u./oder Nb anwesend sein. (Schwed. P. 87 094 vom 24/7. 
1925, ausg. 11/8. 1936.) D r e w s .

Elektriska Syetsnings-Aktiebolaget, Góteborg, Schweden, Elektrode fiir  Licht- 
bogenschwei/3ung m it einer Umhiillung, die, abgesoben yon etwa in dieselbe eintreten- 
den Metallen, gasentwickelnden Stoffen u. Bindemitteln, im wesentliehen aus Schlacke 
besteht, dad. gek., daB die Schlacke, die synthet. oder metallurg. N atur sein kann, 
yon der gleiehen A rt ist wie die ais Nebenprod. bei der Herst. des den Elektrodenkem 
bildenden Metalls erhalteno, also z. B. Hochofenschlacke fiir Roheisenkern, oder Schlacke 
von sauren oder bas. Siemens-, Martin-, Bessemer- oder Elektrostahlófen fiir Stahl- 
elektrodenkerne, oder Schlacken yon der Cu-Herst. fiir Elektrodenkeme aus Cu. 
(Schwed. P. 87140 vom 17/6. 1932, ausg. 18/8. 1936.) ' D r e w s .

Dow Chemical Co., iibert. von: Donald E. Jarman, Midland, Mich., V. St. A., 
Umhnllte Elektrode zum Schweifien von Magnesium und seinen Legierungen. Die Um- 
hiillung besteht s ta tt aus FluBmitteln aus einer Schicht eines der Metalle Al, Cd, Sn 
u. Zn. Es wird eine yóllig oxydfreie SchweiBe erzielt. (A. P. 2054 054 vom 23/12.
1935, ausg. 8/9. 1936.) H. W e s t p h a l .

Soc. An. Acieries Edgar Allen, Pierre Blanc und Robert Le Guillochet, 
Frankreich, Zusammenschweipen von austenitischen Manganstahlen mit anderen Stahlen. 
Der austenit. Mn-Stahl wird zunachst m it einem Zwischenstiick aus einem solchen 
Stahl yerschweiBt, der dureh Uberhartung nicht briichig wird (z. B. C-armer Stahl); 
dieses Verschweifien erfolgt unter Verwendung eines Stahles ais Zusatzwerkstoff, der 
nach einer Cbcrhartung dasselbe austenit. Gefiige aufweist, wie der austenit. Mn-Stahl 
(z. B. austenit. Cr-Ni-Stahl, yorzugsweise mit 0,1—0,3% C, 14—20% Cr, 6—12% Ni,
0,5—0,75% Si u. 0,3—0,6% Mn). Dieses yorgeschweiBte Stuck wird yon hoher Temp. 
(mindestens 950°) abgeschreckt u. kann dann m it jedem anderen Stahl yerschweiBt 
werden. — Besonders geeignet zum VersehweiBen von 12—14%ig. Mn-Stahl mit 
Schienenstahl. (F. P. 803 538 vom 18/3. 1936, ausg. 2/10. 1936. Belg. Prior. 19/3.
1935. Belg. P. 408 510 yom 19/3. 1935, Auszug yeroff. 5/8. 1935.) H a b b e l . 

Manhattan Co., New York, N. Y., iibert. yon: Claude J. Holslag, South Orange,
N. J ., Y. St. A., Elektrode zum VergleichmaPigen des Oefiiges mehrschichtiger Schweip- 
nahte, bestehend aus einem Metallstab m it einer Umhiillung, welche aus mit Oxydations- 
mitteln getrankten Faserstoffen gebildet ist (nach A. P. 1321309). Ais Oxydations- 
mittel kommen K 2Cr20-, BaOa, MnOo, KC10S, KMnO* u. dgl. in Frage. Die genannte 

'  Umhiillung wird noch mit eińer weiteren Hiille aus Mg-Silicat u. Asbestpulver um- 
geben. Dio Dicke der Elektrode u. die Stromstarke werden so aufeinander abgestimmt, 
daB prakt. kein Metallnd. erfolgt. (A. P. 2041343 vom 23/3.1933, ausg. 19/5.
1936.) H. W e s t p h a l . 

Grasselli Chemical Co., iibert. yon: Fred E. Sheibley, Cleveland, O., V. St. A.,
Sparbeize. Ais Sparbeize wird eine Verb. der nebenst. 
Gruppe empfohlen. Solehe Verbb. sind z. B .: 1. Deriyy.

i " K des 4-Ketodihydrochinazolins, wie 2-Styryl-4-ketodihydro-
It,— chinazol in;  2. Deriyy. des 2,4-Diketotetrahydrochinazolins, 
Rs J  I J n—B« wi0 6,8-Brom- oder 3-Athyl-6,8-dibrom- oder 3-Phenyl- 

* 2,4-diketotetrahydrochinazolin oder 2,4-Diketotetrahydro- 
H; .— chinazolin-5-carboxvlsaure; 3. D eriw . des 2-Thio-4-keto-

11 * K> tetrahydrochinazolin, wie 2-Thio-3-allyl-4-ketotetrahydro-
chinazolin oder 2-Thio-3 -phenyl-4-ketotetrahydrochinazolin oder auch Verbb. wie
2.4-Dianilinochinazolin-o,o,-diearbonsauredimethylesterhydrochlorid, hergestellt aus
2 .4-D ichlorochinazolin  m it A n th ran ilsau rem eth y leste r. (A. P. 2 044 956 yom  2/2.
1935, ausg . 23/6. 1936.) H o g e l .

Wingfoot Corp., Wilmington, Doi., V. St. A., iibert. von: William P. Ter Horst, 
Silyer Lake, O., V. St. A., Sparbeize. Ais Sparbeize werden yerwendet die Rk.-Prodd. 
von Schwefelammoniumyerbb., z. B. (NBt,)2S, NH4SH, NH4SCN, mit HCHO, die 
beispielsweise nach folgender Gleichung entstehen:

S------- CHS
2N H ,SH  +  5 H - C = 0  — >  ĆHa Ń -C H ,—N = C H S +  5 H ,0

H k -------- ó h s
Diese Stoffe werden ais Zusatz zu Beizlsgg. yerwendet, die nichtoxydierende 

Sauren enthalten. (A, P. 2050204 yom 29/12. 1933, ausg. 4/8. 1936.) H o g e l .
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American Chemical Paint Co., Ambler, Pa., V. St. A., ubert. von: Albert 
J. Sawkaitis, Philadelphia, Pa., V. St. A., Verhinderung des Angriffes von Sauren 
auf Eisen. Um die Wirksamkeit der bekannten organ. Sparbeizen, wie Leim, Arnyl- 
amin, Orthotoluidin, Rk.-Prodd. von Benzaldehyd u. Anilin, Acetaldehyd u. Anilin, 
Fraktionen von Destillaten tier. Korper beim Beizen von Eisen in halogenwasserstoff- 
haltigen Sauren zu erhohen, werden kleine Mengen von Kupferverbb., wie Cupri- oder 
Cuprooxyd, Kupfercarbonat, Kupferehlorid, Kupfersulfat, Kupferbenzoat zugesetzt. 
Die Zusatzmenge dieser Kupferverbb. soli nicht mehr ais 0,05°/o betragen, so daB 
beim Beizen kein Nd. yon Cu auf dem Fe entstekt. (A. P. 2 049 517 vom 6/ 6. 1934, 
ausg. 4/8. 1936.) H o g el .

Mannesmannróhren-Werke, Dusseldorf (Erfinder: W. Schneider und G. Naeser), 
Beizen vcm Transformator en- und Dynamoblechen, dad. gek., 1. daB die Bleehe nach- 
einander in einem alkal. u. sauren Bade behandelt werden, 2. daB die Entzunderung 
auch vor der letzten Walzung durchgefiilirt wird. (D. R. P. 634 959 KI. 48 d vom 16/5.
1935, ausg. 8/9. 1936.) H o g el .

Mead Research Engineering Co., iibert. yon: Carrol A, Hochwalt und Herman
J. Reboulet, Dayton, Oh., V. St. A., Vorbehandlung von Metallen vor dem Aufbringen 
von Uberziigen. Man iiberzieht die Teile elektrolyt. m it einer schwammigen Zn-Schieht, 
trocknet u. bringt dann den tiberzug auf, z. B. einen Lackiiberzug. Ais Elektrolyt 
yerwendet man z. B. eine Lsg. von 160g ZnS04 in 21 W., der 300 ccm Leimlsg. (50g 
fester Leim) zugesetzt sind, Stromdiehte 3 Amp/QaudratfuB; 10 Min. — Die t)ber- 
ziige, z B Lackschickten, losen sich nicht ab u. besitzen groBe Korrosionsbestandig- 
keit. (A. P. 2056 399 Yom 16/7. 1932, ausg. 6/10. 1936.) Ma r k h o f f .

Arthur Harold Stevens, England, Behandlung von Metalloberfldchen. Die Gegen- 
stande werden wahrend der Einw. der Behandlungsfl. induktiy erhitzt. Beispiele:
1. Zu reinigende Teile werden in ein Fettlósungsm. getaucht, danach induktiv erhitzt 
Durch die plótzliehe Verdampfung des Losungsm. bleiben die gel. Substanzen lose 
u. leicht entfernbar auf der Oberflache. 2. Zu phosphatisierende Teile werden un
mittelbar vor u. nach dem Eintauchen in das Phosphatbad induktiy erhitzt. (F. P. 
798 901 vom 8/11. 1935, ausg. 29/5. 1936. A. Prior. 8/11. 1934.) Ma r k h o ff .

Rust Proofing Co. of Canada, Quebee, Canada, ubert. von C. I. MacKay, 
Oberfldchenbehandlung von Metallen. Die Gegenstande werden in ein geschmolzenes 
Bad yon Acetaten, Phosphaten, Carbonaten oder Alkalihydroxyden getaucht u. dann 
mit einer wss. Lsg. von neutralisierenden Stoffen behandelt. Auf die so vorbehandelte 
Metalloberflache werden alsdann Deck- oder Korrosionsschutzschichten aufgebracht. 
(Belg. P. 412064 vom 31/10. 1935, ausg. 3/3. 1936. A. Prior. 31/10. 1934 u. Can. 
Prior. 13/8. 1935.) H o g e l .

Dr. Trost Nachf. Chemische Fabrik, Bad Ems, Reinigungsmittd fiir  Metalle, 
besteht aus einer Mischung pulyerisierten Kokses mit H 2S04, der noch Kieselgur zu
gesetzt ist. Diese Mischung wird mechan. so lange behandelt, bis ein homogenes pulyer- 
formiges Prod. entstanden ist. (Belg. P- 411644 yom 8/10- 1935, Ausz. yeroff. 3/3.
1936. D. Prior. 26/9. 1934.) N it z e .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir elektrochemische Industrie m. b. H.,
Miinchen, Entfetten von Metallgegenstdrtden o. dgl. durch Kondensation yon durch 
Erhitzen eines fluchtigen Losungsm., wie Triehlorathylen, Perchlorathylen, CC14 o. dgl., 
gebildeten schweren Dampfen auf den kalten Metalloberflaehen in einem Wasch- 
behalter bei Atmospharendruck, dad. gek., daB das Losungsm. im Waschbehalter 
wahrend des Reinigungsprozesses erhitzt wird u. daB der nicht kondensierte Uber- 
sohuB der Losungsm.-Dampfe iiber eine Trennwand in einen oder mehrere in gleicher 
Hóhe mit dem Waschbehalter angeordnete Kuhlraume geleitet u. dort kondensiert 
wird. — Hierzu ygl. F. PP. 739 141 u. 775 769; C. 1933. I. 3819 u. 1935. I. 3044. 
(Schwed. P. 87 393 vom 29/11. 1932, ausg. 15/9. 1936. D. Prior. 1/8. 1932.) Dr e w s .

Heinrich Gockel, Hohen Neuendorf bei Berlin, Herstdlung von gahanischen Uber
ziigen, dad. gek., daB man dem cyanid- u. thiosulfatfreien galyan. Bade Thiohamstoff (I) 
oder seine wasserloslichen Deriyy. zusetzt. Beispiel: Man lost 30 g I  u. 9—10 g AgN03 
zu 11 W. auf u. benutzt diese Lsg. ais ungiftiges galyan. Ag-Bad. (D. R. P. 637 648 
Iii. 48a yom 25/4. 1930, ausg. 3/11.1936.) Ma r k h o f f .

Weisberg & Greenwald, Inc., ubert. yon: Louis Weisberg und William
B. Stoddard, New York, N. Y., V. St. A., Elektrolytische Erzeugung glanzcnder MelalU 
niederschlage. Man yerwendet einen Elektrolyten, der im Liter 120—400 g NiS04 
oder C0SO4, 20—100 eines Formiates, 0,5—5 Ammonsalz u. 0,5—7,5 Formaldehyd
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enthalt. Beispicl: 240 g NiS04, 45 NiCl.,, 15 CoS04, 45 Ni-Formiat, 1 (NH4),S04,
0,5— 1  Formaldehyd in 11 W. (Caa. P. 357 697 vont 21/11.1935, ausg. 5/5. 1936. 
A. Prior. 30/3. 1935.) Ma r k h o ff .

Baker & Co., Inc., Newark, N. J., ubert. von: Sigmund Cołrn, New York, 
V. Sfc. A., Elektrolytische lihodiumnicderschlćige. Ais Elektrolyt yerwendet man schwach 
saure oder alkal. bzw. neutrale Lsgg. von Rh-Salzen sehwaeher Sauren wie H3P 0 4, 
Oxal-, Citronen-, Milchsaure von 60—90° (4 V, 2 Amp./QuadratfuB). Die Lsg. soli 
etwa 1 g Rh im Liter enthalten. Man erhalt glanzende Niederschlage. (A. PP. 2 057 475 
u. 2 057476, beide yom 31/3. 1931, ausg. 13/10.1936.) Ma r k h o ff .

Gustav Radtke, Berlin, Fcsthaftcnde, porcnfreic Metalliiberziige auf Eisen und 
Eisenlegierungen. Fe wird bis zum Hervortreten der krystallinen Struktur geatzt, 
dann gespiilt, in einem alkal Bade elektrolyt. mit einer diinnen Cu-Schieht (0,002 bis
0,005 mm) u. darauf in einem sauren Bade mit einer starkeren Cu-Schieht tiberzogen 
(0,01 mm). Zum SchluB werden die Teile bei einer Temp. von iiber 300° vorzugsweise 
bei 400—600° erhitzt. Ais Atzsaure yerwendet man eine Lsg. von 10% H 2S04 mit 
2%  H N 03. Derartig yerkupferte Teile lassen sieh auch schmelzfl. yerbleien, yerzinken 
u. verzinnen. Vor dem Verzinnen wird zweckmaBig eine dunne Ni-Zwischenschicht 
aufgebracht. (E. P. 454415 yom 19/3. 1936, ausg. 29/10. 1936. D. Priorr. 2/4. u. 
3/4. 1935.) Ma r k h o f f .

N. N. Tumanów, U. S. S. R ., Elektrolytische Verkupferung von Eisen. Ais Elek- 
trolytfl. wird eine wss. Lsg. von Kupfertetraminhydrat — [Cu(NH)3]4(OH)2 — yer
wendet, die beispielsweise durch Auflosen yon 250—350 g CuC03 in 550—750 g 25%ig. 
NH3 u . Vcrdunnen m it 10 1 W. hergestellt wird. Die Badspannung betragt 3,5—5 Volt. 
(Russ. P. 47 153 yom 10/7. 1935, ausg. 31/5. 1936.) R ic h t e r .

Roger du Chesne, Frankreich, Elektrolytische Verchroniung. Die Teile werden 
poliert, entfettet, yerchromt u. leicht geglanzt. Die Verchromung erfolgt in einer 
Lsg. von Cr03 u. PbCrO., unter Zusatz eines ublichen Katalysators (48 edm W., 15 bis 
18C r03, 250 g PbCr04, 2 cdm Katalysatorlsg.). Beim Verchromen von Al werden 
die Teile vor der Galvanisierung noch elektrolyt. gebeizt. Man erhalt festhaftende 
tlberzuge. (F. P. 803 353 vom 17/6.1935, ausg. 29/9.1936.) Ma r k h o ff .

Lonza Elektrizitatswerke und chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Schweiz, 
Herstellung non Mclalldiaphragmcn fiir elektrolytische Zwecke auf galtanischem Wege, dad. 
gek., daB 1. man einen durchbrochenen Trager, z. B. ein Drahtnetz, auf einer solchen 
Hilfsschicht, auf der ein galvan. Nd. nicht haftet u. die fiir Elektrolyt u. Saure adsor- 
bierend ist, z. B. auf einer leitend gemachten Lacksehicht, unmittelbar auflegt, u. dann 
auf dem aus Drahtnetz u. Hilfsschicht bestehenden Gegenstand durch galyan. Be
handlung einen starken Metallnd. erzeugt, der schlieBlich mit der Triigerschicht yon der 
Hilfsschicht abgezogen wird; — 2. man die aus einer Lackschicht bestehende Hilfs
schicht nach dem Auflegen des Triigers in einer sauren Lsg. yorbehandelt; — 3. ais 
Elektrolyt eine Ni-Lsg. yerwendet wird; — 4. die flachenhafte Ausbldg. des Nd. durch 
magnet, oder elektrostat. Hilfsfelder begunstigt w ird; — 5. das magnet. Hilfsfeld dadurch 
erzeugt wird, daB wahrend der Metallabseheidung gleichzeitig durch das ais Kathode 
dienende Drahtnetz ein elektr. Stroni geschickt w ird; — 6. das magnet. Hilfsfeld durch 
Ausbldg. der Abscheidungsunterlage ais Magnetkern erzeugt wird. — Man erhalt sehr 
widerstandsfahige u. wirksame Diaphragmen. (D. R. P. 635 719 KI. 48a vom 29/7.
1933, ausg. 24/9.1936.) M a r k h o ff .

American Rolling Mili Co., Middletown, ubert. von: Ralph O- Griffis, Young- 
stown, Oh., V. St. A., Schmelzfliissiges Verzinken ton Blechen. Die aus dem Metallbad 
kommenden Bleche werden durch PreBluft auf 125° F  abgekiihlt u. dann gewalzt. 
(Can. P. 357 682 vom 25/9. 1935, ausg. 5/5. 1936.) Ma r k h o f f .

Max Schlótter, Berlin, Schutziibcrzug au f Gegenstdnden aus Btei, bestehend aus 
einem elektrolyt. aufgebrachten Cd-t)berzug. Solche Gegenstande lassen sieh leicht 
lóten u. meehan. bearbeiten. (D. R. P. 637 148 KI. 48 a vom 21/3. 1935, ausg. 21/10. 
1936.) Ma r k h o f f .

General Cahle Corp., New York, ubert. von: James Nelson Aken, Rome, N. Y-, 
V. St. A., Gliihen und Feuerverzinnen von gezogenen Kupferdrahten. Die aufgespulten 
Drahte werden in einem auf etwa 260° erhitzten Olbad weich gegliiht, ohne nennens- 
werte Abkiihlung abgehaspelt u. durch ein unmittelbar neben dem Olbad angeordnetes 
Sn-Bad gezogen. Gegenuber dem bekannten Weichgliihen im Durcliziehofen wird das 
wiederholte Auf- u. Abhaspeln der Drahte gespart. Aufierdem kann das Sn-Bad er-
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heblich kiirzcr sein, wodurch eine Lsg. von Cu im Sn-Bad yerhindert wird. (A. P.
2 047814 vom 18/6. 1930, ausg. 14/7. 1936.) Ge is z l e r .

Metal-Finishing Research Corp., Detroit, Mich., V. St. A., Schulziiberzuge auf 
Metallen. (Vgl. F. P. 701 365; C. 1931. II. 311.) Nachzutragen ist: Das Verf. wird 
auch angewendet zur Herst. von Schutziiberziigen auf Pb, Sn, Cu, Cd u. Legierungen 
dieser Me talie. (Vgl. auch A. P. 2 001 753; C. 1936. I. 874.) (D. R. P. 629 073 
KI. 48 d vom 5/6. 1934, ausg. 22/4. 1936. E. P. 442130 vom 30/5. 1934, ausg. 5/3. 
1936. A. P. 2 012 697 vom 14/7.1932, ausg. 27/8.1935.) H o g el .

Metal Finishing Research Corp., iibert. von: Robert R. Tanner, Detroit, 
Mich., V. St. A., Schutzuberziige auf Aluminium. Der Al-Gegenstand wird in einer 
h. verd. Lsg. von HF behandelt, die mit ALF, gesatt. ist. Die Behandlung erfolgt bei- 
spielsweisc wahrend 5—10 Min. in einer wss. HF-Lsg. von 0,2°/o» die etwa 0,6% A1F3 
enthalt. (A. P. 2 032 897 vom 31/10. 1934, ausg. 3/3. 1936.) H o g el .

Fiat Soc. Anon., Turin, Italien, Leiclitmelallkolben fiir Verbrennungsmotore. Die 
den Verbrennungsgasen ausgesetzten Teile des Kolbens werden m it einer Ni- oder 
Cr-Schicht iiberzogen. Beim elektrolyt. Aufbringen der Ni- oder Cr-Schicht werden 
die iibrigen Oberflachenteile mit Paraffin abgedeckt. It. P. 291656 vom 31/7. 
1930.) __________________ Ma r k h o ff .

Leslie Booth, Foundry calculations and drawing. Philadelphia: Lippincott. 1936. (133 S.)
1.50.

S. Goldsztaub, Quelqucs idees actuelles sur la structure des mćtaux et des alliages. Coli.
Actualites scientifiąues et industrielles Nb. 422. Paris: Hermann et Cie. (40 S.) 10 fr.

G. de Lattre, Łe decapage des metaux et alliages. Paris: Dunod. (VIII, 189 S.) Br. 38 fr.;
Rei. 53 fr.

Forscliungsarbeiten auf dem Gebiete des SchweiBens und Schneidens mittels Sauersto££ und
Acetylen. Hrsg. im Auftr. d. Dt. Acetylenvereins v. Walter Eimarski. Folgo 11. Halle:
Marhold. 1936. (123 S.) 4». M. 5.—.

IX. Organische Industrie.
A. Bag, T. Jegupow und D. Wolokitin, Anwendung einer neuen Kalalysatorart 

fiir die Hydrierung organischer Verbindungen. Ausgeliend von den Unterss. von K ita  
u. Mazume (C. 1924. II. 405) uber dic Herst. von Hydricrungskatalysatoren durch 
gemeinsames Fallen von Ni(OH)2 u. Al(OH).„ Trocknen u. Red. des Gemisches, wurde 
versucht, Hydrierungskatalysatoren aus Al-Ni-Legierungen zu bereiten. Die Logierung 
wird in Kórner von 1—3 mm zerklcinert u. dann mit wss. NaOH behandelt, um durch 
Herauslosen eines Teiles des Al eine rauhe Oberflache zu erzeugen. Solche Korper 
lassen sieli ais stationare Katalysatoren der Olhdrtung erfolgreich verwenden. Geeignet 
sind Legierungen mit 73 u. 27% Ni; sie enthalten wahrschcinlich die Verbb. Al3Ni, 
Al2Ni, AlNi u. a. Hydrierung von Nitrobenzol: Eine 30% Cu u. 70% Al enthaltende 
Legierung (KorngroCc 4—5 mm) wurde mit NaOH angerauht, ausgewaschon u. bei 
350° mit H2 behandelt; hierauf w'urde bei 300—350° C0H5NO2 -j- H2 durchgeleitet, 
wobei eine nahezu quantitativó Ausbeute an Anilin erzielt wurde. Vcrss., auf analogem 
Wege Nitrobenzol in Ggw. einer Ni-Al-Legierung bei 200° zu reduzieren, fiihrten zur 
reichlichen Entw. von NH3; an Stelle von Anilin bildeten sieh uber 250° sd. Prodd. 
Boi 105—110° u. Durchleiten von 1 1 Ho/Min. +  39 g Nitrobenzol/Stde. durch 300 g 
des Ni-Al-Katalysators bildete sieh dagegen reines Anilin mit nahezu theoret. Ausbeute. 
Die Katalysatorleistung blieb mehrere Tage unverandert. Ein groBerer DberschuB 
von H , andert dic Rk.-Richtung. Verwendet man ais Red.-Gas Wassergas, so kann 
die Geschwindigkeit ohne Gefahr der NH3-Entw. gesteigert werden, ebenso die Temp. 
bis auf 150°. Auf ahnlichem Wege gelang es, Phenol zu Cyclohezanol zu hydrieren. 
Naphthalin konnte mit dem Ni-Al-Katalysatór bei 200° hydriert werden. Bei ein- 
maligem Durchgang iiber den Katalysator mit einer Stundengeschwindigkeit von 20% 
der Katalysatormenge wurde reines Tełralin; Kp. 205—207°, erhalten. Bei der Hydrie
rung von Citral in Ggw. von Al-Ni bei Normaldruck bildet sieh Cilronellal mit 60% 
Ausbeute. Ferner gelang die Hydrierung von Pulegon zu Menihol. Bei Durchleiten 
eines Gases mit 7,4% CÓ, 0,2% C02, 0,4% 0 2, 92,0% H2 iiber den Katalysator (330 g) 
bei 245° (1,5 1/Min.j, wurde das gesamte CO zu CH4 hydriert. Mit dem Katalysator 
gelang es auch, f l .  KW-stoffe aus CO -f- II., zu synthetisieren. (Ind. organ. Chem. [russ.: 
Promyschlennost organitscheskoi Chimii] 2. 141—44. Aug. 1936.) ScHONFELD.

J. H. Frydlender, Das Alhylsilicat und seine tcrschicdcnen Anwendungsmoglich- 
Jceiten. Yerwendung ais Steinkonserrierungsmittel, Anstrichfarbe, Klebmittel, Harte-
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mittel, Impragnierungsmittel fiir (Acetat-) Kunstseide. (Rev. Produits chim. Actual. 
sci. rćun. 39. 546—49. 30/9. 1936.) Sc h e if e l e .

Y. Mayor, Synthelischc CampJierJierstellung. (Chem. Trade J. chem. Engr. 99. 
339. 23/10. 1936.) Osterta g .

Je. Rjabenkin, Stassewski und A. Dowgjalo, Oemnnung von Furfurol. Ais 
Rohstoffe wurden zur Hydrolyse yerschicdene pentosanreicho Materialicn, wio Kleie, 
Maiekolben, Schalen der Sonnenblumensamen, Zuckerrubenschnitzel, Stroh, NuC- 
schalen usw. yerwandt. Die genannten Rohstoffe wurden mit konz. H 2S04 dest., 
das Dest. mit Na2C03 neutralisiert u. dann mit NaCl gesatt. Die auf diese Weise er- 
ehaltene Lsg. wurde nochmals dest., m it NaCl gesatt. u. filtriert. Aus dieser Lsg. 
(Furfurol +  H 20) wird das Furfurol durch A. extrahiert. Die Ausbeute war 2—3%. — 
Zum qualitativen Nachweis wird der Zusatz von einigen Tropfen essigsauren Anilina 
(Rotfarbung) oder einer Phloroglucinlsg. (dunkelgriine Farbung der Lsg.) yorgeschlagen. 
(Soyiet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1936. Nr. 7. 55. Saliwonkow-Gruppen- 
lab.) R o itm a n n .

Universal Oil Products Co. (Delaware), iibert. von: Vladimir Ipatieff, Chicago,
111., V. St. A., Herslellung ton Kondensalionsprodukten. Man kondensiert aromat. 
KW-stoffe u. gasfórmige Olefine in Ggw. von H2S 04 u. zerstort die dabei sich bildenden, 
in den Kondensationsprodd. gel. Schwefelsauremonoalkylester durch eine Nachbehand- 
lung m it H 3P 0 4. (A. P. 2 039 798 vom 1 1 / 2. 1933, ausg. 5/5. 1936.) P r o b st .

Shell Development Co. (Delaware), San Francisco, ubert. von: Herbert 
P. A. Groll und James Burgin, Oakland, Cal., V. St. A., Isomerisierung ungesdtligter 
organischer Halogenterbindungm. Ungesatt. organ. Halogenverbb., besonders solche, 
die ein ungesatt. tert. C-Atom enthalten, werden durch Behandlung mit starken Sauer- 
stoffsauren, wie HC103, HCIO,, HC104, H B r03, H N 03, H P 03, H3P 0 2, H2S04,1 I2S20 7, 
H 3P 0 3, H3PO.„ H 4P20 ;, H4P 20 5, H 4P 20 6, Benzolsulfonsaure u. a., bei ca". 5—25° iiber 
den Halogenalkylester in ein oder mehrere ihrer moglichen Isomeren umgewandelt. 
Besonders reaktionsfahig sind die ungesatt. Halogenverbb., in denen Cl nur an gesatt. 
C-Atome gebunden ist, sie bediirfen der Einw. geringerer Saurcmengen, einer niedrigeren 
Rk.-Temp. u. einer kiirzeren Rk.-Zeit ais Verbb., in denen Cl an ungesatt. C-Atome 
gebunden ist. Die Sauren kommen vorzugsweise wasserfrei oder sehr konz. zur An- 
wendung, dio bevorzugte H 2S04 z. B. in einer Konz. von 80—90°/0. Die Umwandlung 
von Isobutenylclilorid (I) in Isocrotylciilorid (II) geht z. B. nach folgendem Rk.-Schema 
vor sich:

CH2=C(CH3)—CH,C1 (I) +  H ,S04-> C1H„C—C(CH3)2• OHSOj ( la )
I  a +  I-»- [C1H,C—C(CH3)20 ]2S 0 2

2 I a - ^  CH3—C(CH3)=CHC1 (II) +  CH2=C(CH3)—CH2C1 (I) +  2 H2S04 
Z. B. 181 g (2,0 Mol.) I  werden auf 10 ° abgekiihlt u. innerhalb 10 Minuten unter kraftigem 
Riihren mit 143 g einer 80,54°/oig. H 2S 04 (1,75 Mol.) yersetzt; nach yollendetem Zusatz 
wird bei der gleichen Temp. noch 1 Stde. weiter geriihrt. Das Rk.-Gemisch trennt 
sich in 2 Schichten, die obere (61 g) enthalt 91% II u. 9%  I. Die untere, in der Haupt- 
sache Halogenalkylsulfat, wird langsam in einen Dest.-Kolben eingefiihrt, der in ein 
110° heiBes Glycerinbad taucht. Das Destillat (104,5g) besteht aus 85,5% II  u. 14,5% I. 
Durch Einw. yon H 2S04 a u f  IsoamylencMorhydrin, CH3—C(CH3)OH—CH2C1—CH3, 
werden 92% l,2,2-Trimethylvinylchlorid, CH3—C(CH3)=CC1—CH3, u. 8%  Dimethyl- 
allylchlorid gebildet; tert. Dichlorbutylalkohol, CH2C1—C(CH3)OH—CH2C1, liefert ein 
Destillat, das zu 20% aus Dićhlorisobutylen, CHC1=C(CH3)—CH„C1, u. zu 80% aus 
Dichlorisoamylen, CH2C1—C(CH2C1)=CH2, besteht. (A. P. 2 042223 vom 23/6. 1934, 
ausg. 26/5. 1936.) '  P r o b st .

Shell Development Co., San Francisco, iibert. yon: Miroslav W. Tamele und 
Herbert Peter Augustus Groll, Berkeley, Ca., V. St. A., Umsetzung ungesdtligter 
organischer Halogenterbindungen. Halogenierte organ. Verbb., in denen mindestens 
1 Halogcnatom an ein C-Atom, das nur durch einfache Bindungen abgesatt. ist, ge
bunden ist u. die auBerdem eine olefin. Bindung enthalten, werden bei 80—250° in 
wss. Medium unter yermindertem Druck m it einer bas. Verb. (Alkalihydroxyd) be
handelt. Geht man von einer Mischung aus, die Allyl- u. Vinylhalogenide enthalt, 
so werden nur dio Allylyerbb. umgesetzt, die Vinylverbb. unyerandert abgetrennt. 
(Can. P. 357 070 vom 25/11. 1932, ausg. 7/4. 1936.) D o n le .
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Shell DeveIopment Co., San Francisco, ubert. von: Herbert Peter Augustus 
Groll und Miroslay W. Tamele, Berkeley, Cal., V. St. A., tlberfuhrung ungesdttigter 
Alkohole in  ihre gesattigten Isomeren. Man erhitzt einen Olefinalkohol in wss., fi. Phaso 

j j  in Ggw. eines Katalysators (Mineralsauren u. ihre sauren Salze).
i Aus Isobutenol u. I12S0., (20%ig) erhalt man Isobutyraldehyd.

•—C = C —C—OH Allgemein eignen sich Verbb., die die nebensteh. Gruppe enthalten.
1 1 1 Das Verf. kann  kontinuierlich durchgcfuhrt werden. (Can. P.

357 071 vom 30/1. 1933, ausg. 7/4. 1936.) D o n l e .
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Uberfiihren von hoherwertigen 

Alkoholen in  niedrigerwerlige durch Red. der Alkohole mittels / / ,  in Ggw. von Hydrie- 
rungskatalysatoren, dio durch Alltalien, Erdalkalien oder dereń Verbb. oder von Ele- 
menten der 3.—7. Gruppe des period. Systems oder dereń Verbb. aktiviert sind. Man 
kann auch andere Hydrierungskatalysatoren aus unedlen Metallen oder dereń Verbb. 
yerwenden. — CoC03 wird bei 350° 36 Stdn. lang m it H 2 reduziert. Glycerin gibt in 
Ggw. dieses Katalysators bei 180° u. 200 a t m it H 2 behandelt Propylenglykol. Bei 
230° erhalt man neben Propan Propylalkoliól. — Sorbit bei 200° u. 200 a t in Ggw. eines 
5% Cr20 3 enthaltenden jVt-Katalysators gibt 1,2- u. 1,3-Propylenglykol. (It. P. 291568 
vom 23/8. 1930. D. Prior. 19/3.1930.) K o n ig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. yon: George Dewitt Graves, Wilming- 
ton, und James Herbert Werntz, Marshallton, Del., V. St. A., Hochmolekulare Alkyl- 
esler der Bor- oder Kiesdsdure werden nach bekannten Methoden auS Alkoholen mit 
Yorzugsweise 8—14 C-Atomen im Molekuł der Formel (R '0)a-X -(O R")b hergestellt. 
X =  B  oder Si; R ' =  Oclyl, Decyl, Un-, Do-, Tri-, Tetra-, Pentadecyl; R "  =  II, Methyl, 
Isobulyl, Oclyl, Decyl, Dodecyl, Getyl, Oleyl, M yricyl oder KW-stoffradikale yón 
Mischungen der Alkohole, oder Radikale, wie Phenyl, Benzyl, Naphihenyl, Abielyl, 
Ricinoleyl, Linoleyl, Eleostearyl, ferner Na, K, NH4, Anilin, Diathylamin, Cyclohexył- 
amin, Pyridin, Piperidin, auch 1/2 Cu, %  Ca, xI^Fe, %  A lu .  dgl. a =  1,2, 3 oder 4; 
b =  0, 1, 2 oder 3 u. a -j- b =  3, wenn X  — B  u. 4, wenn X  =  Si. Diese Verbb. finden 
Verwendung ais Plastifizierungs-, ais Dispergier- oder ais Hochdruckschmiermittel. — 
Tridodecylborat u. Tetradodecylorthosilicai sind Fil. yon niedriger Viscositat, 1. in Ketonen, 
Estern u. KW-stoffen, unl. in W. Sie geben mit Cellulosederiyy. Lacke u. Email. (A. P. 
2053 474 yom 11/12. 1934, ausg. 8/9. 1936.) K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hohermolekulare Mercaptane. 
Dampfe yon hohermolekularen aliphat. u. cycloaliphat. Alkoholen m it mindestens
12 C-Atomen werden bei 150— 450°, yorzugsweise bei 300—340° iiber bekannte De- 
hydratisierungskatalysaloren, z. B. Oxyde u. Salze sowie Bleicherden, Metalle, akt. 
Kohlo u. dgl. zusammen m it I12S  oder H 2S-haltigen Gasen geleitet. Es kann auch 
unter Druek oder im Vakuum gearbeitet werden. Die hierbei entstehenden Mercaptane 
dienen ais Textilhilfsmittel u. ais Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffen. — Z. B. 
wird 1 Teil dampffórmiger Octodecylalkoliol m it 20—30 H2S bei ca. 320° iiber gekórntes 
T i02 geleitet. Es entsteht zu 90% Oclodecylmercaptan, K p.i>5 170—171°. — Octo- 
decenylmercaptan, Kp.j 151—165°, aus Spermólalkohol bei 300° in Ggw. yon A120 3. — 
Dedecylmercaptan, K pa  95—100°. — Celylmercaptan, K p .0 a 140—155°. — 1-Mercapto- 
octodecylen, K p .1>5 159—161°, aus Oclodecandiol-1,12 m it uberschiissigem H 2S bei 320° 
in Ggw. eines Bausitkatalysators. (E. P. 454 668 yom 16/5. 1935, ausg. 5/11.
1936.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schwefelhallige Derivate der 
Athansulfonsdure. Vinylsulfide u. -sulfozyde der allgemeinen Formeln R(S—CH=CH2) 
u. R(SO—CH=CH 2), in denen R  einen aliphat., aliphat.-aromat., aromat., alicycl. 
oder heteroeyel. Rest bedeutet, werden in wss. oder WBS.-alkoh. Lsg. m it Alkali- oder 
Erdalkalidisulfiten zu den entsprechenden Athansulfonsauren umgesetzt. Diese dienen, 
je nach der Konst. von R, entweder selbst ais Farbstoffe oder ais Farbstoffzwischenprodd. 
u. ferner ais Hilfsmittel in der Teztilindustrie, sowio in anderen Industrien. :— Z. B. 
werden 47 Vinyl-p-tolyl$ulfoxyd m it 200 einer 38—40%ig. NaHS03-Lsg. 4 Stdn. auf 
100° unter Riihren u. Ruckflufl erhitzt. Nachdem alles Sulfoxyd gel. ist, wird bis zur 
Bldg. einer Krystallmasse abgekiihlt, welche durch Filtrieren yon der Mutterlauge 
befreit u. durch Waschen mit A. gereimgt wird. Die Sulfonsaure ist 11. in W. u. kann 
aus A. umkrystallisiert werden. In  gleicher Weise werden die Sulfonsauren aus Octo- 
decylvinylsulfoxyd, Oclodecylvinylsulfid, Vinyl-p-tolylsulfid, l,12-Octodeca?idivinylsulfid, 
Dodecylvinylsulfoxyd (F. der Sulfonsaure aus A. 205—210°) u. aus einem Gemisch von

82*
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Vinylsulfo\-yden, die aus Spermolalkohol nach bekannten Methoden erhalten werden, 
dargestellt. (E. P. 454675 vom 12/6. 1935, ausg. 5/11. 1936.) E b e n .

G. S. Petrow, U. S. S. R ., Trennen und Geruchlosmachen von Carbonsauren, die 
bei der Oxydation von Kohlenwasserstoffen mittels 0 2 oder sauerstoffhaltigen Gasen er- 
lialten werden. Ausbildung des Verf. nach Russ. P. 15 440, darin bestehend, daB die 
EsŁerinischungen bei n. oder yermindertem Druck dest. werden, worauf der Riickstand 
mit Bzn. extrahiert wird. Hierbei bleiben die Oxyfettsaureester ungelóst u. werden 
von dem E xtrak t getrennt. (Russ. P. 47 688 vom 27/7.1935, ausg. 31/7.1936. 
Zus. zu Russ. P. 15 440; C. 1931. II. 496.) R ic h t e r .

Soc. des Produits Chimiques de Clamecy et Etablissements. Lambiotte 
Frferes, Clamecy und Premcry, Frankreich, Konzc.nlrie.rung wasseriger Losungen von 
Essigsaure. E in Teil der Lsgg. wird in Ggw. eines anderen Stoffes dcst., der andere 
Teil fl. mit einem Lósungsm. ausgezogen u. dieser Auszug mit der bei der Kondensation 
des Dostillats aus dem ersten Teil frei werdenden Warmemenge dest. (Belg. P. 410 367 
vom 11/7. 1935, Auszug veróff. 27/11. 1935.) D on at .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus 
und Walter Weibezahn, Frankfurt a. M.-Hóchst), Herstdlung von Vinylestern. Das 
Verf. zur Herst. yon Vinylestern aus Carbonsauren u. Acetylen nach Patent 582 544 
wird dahin abgeandert, daB s ta tt fertig gebildeten BF3 dem Rk.-Gemisch H3B 03 u. 
HF  zugesetzt wird. (D. R. P. 636 212 KI. 12 o vom 18/7. 1934, ausg. 3/10. 1936. 
Zus. zu D. R. P. 582 544; C. 1933. II. 2456. Schwz. P. 184765 yom 5/7. 1935, ausg. 
1/9. 1936. D. Prior. 17/7.1934. Zus. zu Schwz. P. 175 025; C. 1935. 11. 4502. F. P. 
46452 vom 17/7. 1935, ausg. 4/6. 1936. D. Prior. 17/7. 1934. Zus. zu F. P. 773476;
C. 1935. II. 4478.) Schwed. P. 86490 vom 9/7. 1935, ausg. 9/6. 1936. D. Prior. 
17/7. 1934.) P r o b st .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Lange 
und Otto Dorrer, Frankfurt a. M.-Hochst), Herstellung von Vinylestem. Die Einw. 
von Acetylen auf Carbonsauren ist dad. gek., daB an Stelle von BF3 die Komplexsaure 
Borfluorid-Essigsdurc, gegebenenfalls unter Zusatz von HF yerwendet wird. (D. R. P- 
637 257 KI. 12 o vom 1/3. 1935, ausg. 24/10. 1936. Zus. zu D. R. P. 582 544; C. 1933.
II. 2456.) P r o b st .

Gesellschaft fiir Kohlentechnik m. b. H., Dortmung-Eving (Erfinder: Wil
helm Gluud und Walter Klempt, Dortmund-Eving, und Hans-Joachim Riedl, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung ammoniumcJiloridhaltiger, wasseriger Glykolsaure- 
losungen durch Yerseifung von Glykolsaurenitril (I) durch Salzsaure, dad. gek., daB 
man diese ais HCl-Gas anwendet u. von I ausgeht, welches nur so vicl W. enthalt, 
daB nach beendeter Verseifung das Gemisch mindestens 75—80% Glykolsaure ent
halt. Die Verseifung kann ununterbrochen durch Einfuhrung von I  u. HC1 (dieses 
mit etwa 0,1 Mol tiberschuB) in eine konz. wss. Glykolsiiurelsg. unter Abziehen einer 
aquivalenten Menge yerseifter Lsg. stattfinden u. zwar in mehreren durch Uber- 
laufe hintereinander geschalteten GefaBen. Austretende HC1 wird in einer Nitrillsg. 
absorbiert u. diese zeitweise der Umsetzung zugefiihrt. In der Endlsg. enthaltene 
freie HC1 kann mit NH3 neutralisiert werden. (D. R. P. 637 447 KI. 12o vom 8/1.
1935, ausg. 6/11. 193G-) D o n a t .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Deutschland, Cyanwasserstoffsdure. HCN enthaltende 
Gase werden mit W. gewaschen. Aus der erhaltenen verd. Lsg. wird die HCN mit einem 
Metallsalz ais uniósł. Cyanid gefallt. Zur Fallung eignen sieh bes. Salze solcher 
Metalle, dio zur Gruppe Zn, Cd u. Ni gehóren. Aus dem uniósł. Cyanid wird die HCN 
durch Sauren, z. B. H„S04, freigemacht. Die Fallung wird bei einem ph der Lsg. 
zwischen 6,8 u. 8,2 yorgenommen. Is t in dem HCN enthaltenden Gas noch H„S vor- 
handen, so erfolgt zunachst ebenfalls Behandlung mit W.. Fallung mit ZnS04 u. Zers. 
des Nd. m it Saure. Aus dem erhaltenen Gasgemiscli wird die HCN durch Verfliissigung 
isoliert, wahrend der H2S nicht yerfliissigt wird. (F. P. 804 045 vom 24/2. 1936, ausg. 
14/10. 1936. D. Prior. 9/3. 1935.) ' D r e w s .

Homer Adkins, Madison, Wis., und Charles F. Winans, Akron, Oh., V. St. A., 
Herstdlung ton sekunddren und terłiaren Aminen. Gemisehe von primaren Aminen u. 
Aldehyden oder Ketonen oder dereń Rk.-Prodd. werden in fl. Phase bei erhóhter Temp. 
u. erhóhtem Druck katalyt. hj’driert. Z. B. crhitzt man 0,4 Mol. Cyclohexylami?i (I) 
u. 0,4 Mol. Cyclohezanon in Ggw. von 4 g Ni mit H„ unter 100 at Druck 2 Stdn. auf 125°. 
Man erhalt l)icyclohexylamin (Kp.10 115— 120°). In iihnlicher Weise wird I u. Butyr- 
aldehyd (II) in N-Butylcyclohezylamin (Kp. 200—204°), Piperidin u. II in N-Butyl-
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piperidin (Kp. 170—174°), f)-Phe.nylathylamin u. II in N-Butyl-ft-phenylathylarnin 
(Kp.,0 130—135°) u. N-Dibutyl-fi-phenyldthylamin (Kp.10 162—168°), IIydrobenzamid in 
Dibenzylamin (Kp., 120—123°) neben Benzylamin, Hydrofurfuramid in Di-a-Jurfuryl- 
amin (Kp.2-p 103—106°) neben Tetrahydro-ct-furfurylamin (Kp. 50—52°), Benzalanilin 
in Bemylanilin (Kp-! 144— 146°), sowie x,fl-Zimta!doxim in y-Phenylpropylamin (Kp.j 
75—80°) iibergefiihrt. (A. P. 2 045 574 vom 28/6. 1932, ausg. 30/6. 1936.) N o u v e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: William 
L. Foohey und Ferdinand W. Peck, Pennsgrovc, N. J., V. St. A., Herstdlung von 
N  itroarylaminen. Man erhitzt 157,5 g p-Nitrochlorbenzol u. 950 g 28°/o>g. NET, im Auto- 
klaven auf 165—170°, bis die Aminierung beendet ist, fiillt das fl. Rk.-Prod. unter 
seinem eigenen Druck in einem zweiten Autoklayen ein, in welchem eine Temp. von 
60—75° aufrecht erhalten wird, liiBt den NH:) durch Aufhebung des Druckes entwoichen, 
kiihlt auf 25—30° ab u. filtricrt. Man erhiilt p-Nitranilin in reinem, feinyerteiltem 
Zustande. In gleicher Weise lassen sich o-Nitranilin, 2,4-Dinilranilin, 4-Chlor- 
2-nitranilin, 4-Brcmi-2-nitranilin, 4-Mdhyl-2-nitranilin, 3-3Iethoxy-4-nitranilin, 5-Methyl- 
4-melhoxy-2-nitranilin, 4-Nitro-l-naphthylamin u. 3-Nitro-4-aminodiphenyl aus den 
entsprechenden Chloryerbb. herstellen. (A. P. 2048 790 vom 2/6. 1933, ausg. 28/7. 
1936.) N o u v e l .

Compagnie Nationale de Matiśres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimięiues du Nord Reunies Etablissements Kuhlmann, Frankreich, Herstdlung 
von Diazoaviinoverbindungen. Man kuppelt eine Diazoverb. alkal. m it einem primaren 
aromat. Amin, welches eine Sulfamidgruppe u. eine oder mehrere Carboxylgruppen 
tragt. Z. B. diazotiert man l-Methyl-4-dilor-2-aminobenzol (I) u. kuppelt mit l-Carboxy- 
4-sulfamido-2-am,inobenzol (II). Weitere Rk.-Komponenten sind: Diazotiertcs m-Chlor- 
anilin (III) u. II, diazotiertcs I u. l-Carboxy-3-methyl-4-sulfamido-2-aminobenzol (IV), 
diazotiertes III u. IV, diazotiertcs l-Methoxy-2-benzoylamino-4-chlor-5-aminobenzol u.
IV, diazotiertes l,4-Diddor-2-aminobenzol u. l-Carboxy-3,4-carbonylsulfimido-2-amim-
benzol, diazotiertes p-Nitranilin u. IV, sowie diazotiertes m-Nitranilin u. IV. (F. P. 
800 876 vom 20/4. 1935, ausg. 21/7. 1936.) N o u v e l .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstdlung eines Aryl- 
diazoniumsalzes. Man diazotiert 4-Chlor-2-nitranilin u. yersetzt die Lsg. mit benzol- 
monosuIfonsaurem Na. Der Nd. wird abgesaugt u. im Vakuum bei 35—40° getrocknet. 
Das Diazoniumsalz bildet ein helles, in W. 11. Pulver. (Schwz. P. 183 452 vom 2/4.
1935, ausg. 16/6. 1936.) N o u v e l .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Herstdlung von Amino-
sulfonsduren. Man erhalt Aminoarylsulfonsauren, wenn man saure Sulfate von Amino- 
arylsulfonen, die in o- oder p-Stellung zur Aminogruppe keine Substituenten enthalten, 
unter vermindertem Druck auf hóherc Tempp., vorzugsweise 180—200°, erhitzt. Man 
erhalt auf diese Weise Sulfonsauren des 2-Aminn-l,1'-diphenyUulfons, des 2-Amino- 
4'-methyl-1,1'-diphenylsidfons (II), des 2-Amino-3'-dilor-l,l'-dipIienylsulfons, des 1-Ami- 
nobenzol-2-methylsulfons (I), des l-Aminobemol-2-dthyl- oder -propyl- oder -butylsulfons, 
sowie der entsprechenden 4-Amino-1,1’-diphcnylsidfona u. der in 4-Stellung alkyliertcn 
oder aralkylierten 1-Aminobenzolsulfone. Zwischenprodd. fiir die Ilerst. von Azo- 
farbstoffen. — Die Umwandlung in saure Sulfate kann auch in Ggw. von Essigsaure, 
Chlorbenzol, Nitrobenzol u. Pyridin. ais Losungsmm. erfolgen. — Man erhitzt z. B. im 
Vakuum eine Lsg. von 171 I in 100 konz. H 2S04 ca. 10 Stdn. auf 180—200°. Der er- 
haltene trockene Riickstand wird dann in W. gel., durch Filtrieren wird die Lsg. ge- 
reinigt. Durch Aussalzen mit NaCl aus der angesauerten Lsg. wird die Sulfonsaure 
in guter Ausbeute erhalten. — Entsprechend die Sulfonsaure des U, in der die S03II- 
Gruppe wahrscheinlich in p-Stellung zur NH2-Gruppo steht. (F. P. 803 201 vom 
5/2. 1936, ausg. 25/9. 1936. Schwz. Prior. 8/7. 1935.) E b e n .

Bethlehem Steel Co., iibert. von: Benjamin W. Winship, Orchard Park, N. Y.,
V. St. A., Gewinnung von Plienol aus Phenolatlauge. Man sauert die Phenolatlauge mit
C02 an u. extrahiert das ausgeschiedene Phenol m it Trikresylpliosphat. Vorr. (A. P.
2 037295 vom 4/1. 1934, ausg. 14/4. 1936.) N o u v e l .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Vladimir Ipatieif, Chicago, 111., 
V. St. A., Alkylierung von Phe.nolen mit Olefinen in Ggw. von H,PO_, (I). Z. B. leitet 
man Propylen (II) bei 120—130° in ein Gemisch yon 70 g Phenol u. 30 g 89% 'g-1 e'n> 
bis 34 g 11 aufgenommen sind. Man erhalt Isopropylphenol. Aus m-Kresol u. II ent- 
steht in gleicher Weise Thymol. (A. P. 2046 900 yom 11/2. 1933, ausg. 7/7.
1936.) N o u y e l .
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Monsanto Chemical Co., St. Louis, Mo., ubert. von: Thomas S. Carswell, ICirk- 
wood, Mo., Y. St. A., Trennung von m- und p-Kresol. Die Trennung erfolgt mittels 
Phenol (I). Z. B. gibt man 260 g I  zu einer Mischung von 600 g m-Kresol (II) u. 400 g 
p-Kresol (III) u. kiihlt auf 0° ab. Es krystallisiort ein I-II-Additionsprod. aus, welches 
auf 1 Mol. I 2 Moll. II enthalt. Dio in der Hauptsache aus III bestehende El. wird ab- 
gegossen. Das Additionsprod. wird durch fraktionierte Dest. in seine Bestandteile 
zerlegt. (A. P. 2042331 vom 20/11. 1933, ausg. 26/5. 1936.) N o u v e l .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, N. Y., ubert. von: Robert 
L. Perkins und Alvin J. Sweet, East Aurora, N. Y., V. St. A., Herstellung von Alk- 
oxybenzonitrilen. Man lost 60 g 2-Nilro-4-athoxyanilin in 268 g 16%ig. HCl, diazotiert 
mit 114 g 21%ig. N aN 02, trag t die Lsg. in eine Lsg. von 75 g CuSO.,-5 H20  u. 85 g 
NaCN in 810 g W. ein u. riihrt bei 40°. Man erhalt 2-Nitro-4-athoxybenzonitril (P. 82,5 
bis 83°, 11. in A., wl. in W.). Dieses geht bei der Red. in 2-Amino-4-dthoxybenzonitrU 
(F. 112—112,5°, 1. in A. u. konz. HCl, wl. in W.) uber. Beim Verseifcn der Nitrile 
erhalt man dio entsprechenden Sauren. (A. P. 2 044 015 vom 5/12. 1933, ausg. 16/6. 
1936.) N o u y e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Yinyldthem. 
Acetylen wird untep- Druck u. bei Tempp. zwischen 80 u. 250°, in Ggw. oder Abwesen- 
heit von Lsg.- oder Verduimungsmitteln u. in stark alkal. Medium, z. B. in Ggw. von 
Oxyden, Hydrosyden, Acetaten, Alkoholaten oder Phenolaten der Alkalien oder Erd- 
alkalicn auf mono- oder polycycl. Terpenalkohole, z. B. Menthol, Carvomenthol, 
Terpineole, Terpinenole, Thymol, Bomeol, Isoborneol, Dihydroabietinol, gewisso Be- 
standteilo natiirlicher Ole, wie Terpentindl oder Kiefemól, Hydroxylgruppen tragende 
Zwischenprodd. zur Campherbereitung, durch Red. aus Harzen u. Pflanzenbalsamen 
gewonnene Alkohole u. dereń Hydrierungsprodd., einwirken gelassen. Die Vinylather 
konnen durch katalyt. Hydrierung in die entsprechenden gesatt. Ather ubergefiihrt 
werden, die in der Pharmazie Verwendung finden. Durch Polymerisation ergeben die 
Vinylather farblose oder schwach gefarbte Harze, die zur Lackbcreitung dienen. — 
Auf diese Weise werden z. B. erhalten: die Vinyla,ther des Menthols, K p .17 95—96°, 
des Canacrols, K p .16 98—103°, des Terpineols, K p., 75—80°, des Thymols, Kp.j4 98 
bis 101°, des Bomeols, Kp .2 72—74°, des Isobomeols, Kp .2 65—72° u. des Dihydro- 
abietinols, Kp.„ 178—183°. “(F. P. 46453 vom 18/7. 1935,"ausg. 4/6. 1936. Zus. zu
F. P. 724 955; Ć. 1932. II. 4416.) P r o b st .

Soc. Le Progrśs Scientifique, Frankreich, Quecksilberhallige Abkommlinge der 
Camphersaure. Man lost Monoamide der Camphersaure, in denen die NH2-Gruppe 
durch einen Rest —CH2—CH(OR)—CH2—HgOH (R =  Methyl oder Athyl) substituiert 
ist, in einer Menge alkoh. Na-Athylatlsg., die nur teilweise Neutralisation der freien 
Carboxylgruppe gestattet, u. fallt, z. B. durch EingieCen in A., das neutralisierto Salz 
u. die freie Saure gemeinsam aus. Man erhalt in W. 1. Prodd. von maCig alkal. Rk., 
dio ais Pflanzenschutzmittel u. zur Herst. von Amalgamspiegdn yerwendet werden konnen.
— Z. B. lost man 487 g der Hg-Verb. des fi-AUylamids der Camphersaure (R  =  Methyl) 
in einer Na-Athylatlsg., die 17,2 g Na auf 780 absol. A. enthalt, gieCt in 5 1 A., filtriert 
im Vakuum, wascht m it A., trocknet. Ausbeute 470 g. (F. P. 799 381 vom 17/12.
1935, ausg. 11/6. 1936.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: George Dewitt Graves, Wil- 
mington, Del., V. St. A., Hydrierung aroylaromatischer Sauren und ihrer Abkommlinge. 
In  solchen Sauren, ihren Salzen, Estern oder Anhydriden, in denen die Carbosylgruppe 
in o-Stellung zur Ketogruppe steht, wird der Aroylrest bei 30—300°, z. B. bei 75—250° 
bzw. 90—100° u. Drucken von mindestens 500, z. B. 1000—3000 Pfund je Quadrat- 
zoll in Ggw. eines metali. Katalysators wie Ni, gegebenenfalls in Ggw. von schwer 
reduzierbaren Mctalloxyden wie Cr20 3, auch auf Tragern wie Kieselgur (I) u. in organ. 
Lósungsmm. gel., z. B. in Cyclohexan, in den entsprechenden Aralkylrest ubergefiihrt. 
—113 g o-Benzoylbenzoesdure in 20 g NaOH u. 150 g W. gel. werden m it 13 g Ni auf I 
bei 90—100° u. 1500 Pfund wahrend 1 Stde. zu 100 g o-Benzylbenzoesaure vom F. 115° 
liydriert. Ais weitere Ausgangsstoffe sind erwahnt p-Toluyl-o-benzoesaure, a-Naph- 
thoyl-, p-Phenylbenzoyla-Oxynaphthoyl-, p-Cymoyl- u. Mcthoxybenzoyl- sowie p-Oxy- 
benzoyl-o-benzoesdure. (A. P. 2 053 430 vom 21/3. 1935, ausg. 8/9. 1936.) D on at .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Kondensations- 
produkten von Olefinen, auch in verd. Zustand, u. aromat. KYV-stoffen unter Druck 
u. zwischen ca. 60 u. ca. 200° in Ggw. von Yerbb. des BF3, die mindestens 1 abdisso- 
ziierbares H-Atom enthalten, z. B. Yerbb. von BF3 mit W., Alkohol oder Saure, ge-
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gebenenfalls in Ggw. eines inerten Losungsm. Ais olefin. R. Komponenten werden 
Athylen, Propylen, Butylen, Amylen, Hexylen, Nonylen, Dodecylen, Pentadeeylen, 
Butadien, Isopren, Cyclohexylen, Methyl- u. Dimethylcyclohexylene u. Cyelołiexadien, 
ais Aromaten Bzl., Naphthalin, Anthracon, Phenanthren, Pyren, Carbazol, Toluol, 
Xylol, Athylbenzol, Chlorbenzol, Methylnaphthalin, Isopropylnaphthalin, Tetrahydro- 
naphthalin, Phenol, Kresol, Naphthol, Anisol, Phenetol, Salicylsaure u. a. Yerwendet. 
Ais Kontakstoffe kommen das Dihydrat, dio Dialkoholate, z. B. Verbb. des BF3 m it 
Methyl-, Athyl-, Chlorathyl-, Propyl-, n-Butylalkoliol oder Glykol, u. die Verbb. des 
BF, m it Ameisen-, Essig-, Monoehloressig-, Propion-, Oxal-, Bernstein-, Malein-, 
Croton-, Benzoe- oder Phenylessigsaure in Frage. Aus Athylen u. Naphthalin werden 
Mono- u. Diathylnaphthalin, aus Propylen u. Naphthalin Isopropylnaphthalin, aus 
Isononylm  u. Naphthalin Iso- u. Diiscmonylnaphthalin, aus Phenol u. Propylen ein 
Gemisch von Phenylisopropylather u. alkylicrten Phenyłisopropylathem, aus Naph
thalin u. Isohexylen Isohezylnaphtlialin erhalten. (F. P. 799 016 vom 11/12. 1935, 
ausg. 30/5.1936. D. Prior. 11/12.1934.) P r o b st .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Paul W. Carle- 
ton, Pennsgrove, und Edwin L. Mattison, Carneys Point, N. J., V. St. A., Herstdlung 
von Monocdkylnaphthylaminen. Naphthylamine werden m it Halogenalkylen bei Ab- 
wesenheit von W., A. oder saurebindenden Mitteln auf 140—155° erhitzt. Z. B. erwarmt 
man ein Gemisch von 1072 g 1-Naphthylamin u. 508 g Athylchlońd in einem Autoklaven 
rasch auf 90°, geht langsam auf 145° u. riihrt 5 Stdn. bei dieser Temp. Man erhalt Mono- 
athyl-l-naphthylaminhydrochlorid. (A. P. 2 039 390 yom 23/3. 1934, ausg. 5/5. 
1936.) N o u v e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Paul W. Carle- 
ton, Pennsgroye, und Edwin L. Mattison, Carneys Point, N. J., V. St. A., Herstdlung 
von Monoalkylarylaminen. Dialkylarylamine werden mit HC1 auf 145—210° erhitzt. 
Z. B. erwarmt man 100 g Didthyl-l-naphtliylamin u. 50 g 37,5%ig. HC1, bis das W. ver- 
dampft ist, geht dann m it der Temp. auf 145—175° u. schlieBlieh auf 210°, kocht mit 
200 g W., maeht alkal., wascht u. dest. im Vakuum. Die in 80% Ausbeute anfallcnden 
Naphthylamine bestchen zu 86,5% aus Monodthyl-l-naphthylamin, 1,7% 1-Naphthyl- 
amin u. 11,8% unverandertem Ausgangsstoff. In  gleieher Weise werden Didthyl-o- 
toluidin in Monoathyl-o-toluidin u. Diathyl-m-toluidin in Monoathyl-m-toluidin iiber- 
geftihrt. (A. P. 2039391 vom 11/5. 1934, ausg. 5/5. 1936.) N o u y e l .

Roland Scholl, Dresden, Kurt Meyer, Berlin-Zohlendorf, und Joachim Donat, 
Dresden, Herstdlung von Monóbenzoylpyren. Man laBt Benzoylchlorid auf Pyren in 
Ggw. von sauren Katalysatoren (A1CI3) u. solchen Lósungsmm., die fiir die F r ie d e l - 
CRAFTSSohe Rk. geeignet sind u. mindestens 2 C-Atome aneinander gebunden en t
halten (Bzl., Chlor-, Methylbenzol, Tetrachlorathan), einwirken. 80% Ausbeute. 
(Schwz. P. 183195 vom 2/2. 1935, ausg. 16/6. 1936.) D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Isidor Morris Heilbron, Manchester, 
und Francis Irving, Grangemouth, England, Benza nth ronabkó mm linga. Man kon- 
densiert Anthron (I), Anthrol oder Cl- bzw. Br-Deriw. derselben in Ggw. von z. B.
H,SO., mit 1,2,3,3-Telrachlorpropyhn, CICH: CCI-CUCL (II). — Eine Mischung von 
72 I I  (J. prakt. Chem. 89 [1914]. 414) u. 870 96%ig. H 2S04 wird unter Ruhren auf 35° 
erwarmt u. mit 78 I  yersotzt. HCl-Entw., Rotfarbung der Lsg. Man ruh rt 16 Stdn. 
bei 40°, dann 8 Stdn. bei 50°, giofit in W., roinigt den Nd. durch Extraktion mit NaOH 
usw. 2-Chlorbenzanthron, griinlichgelbe Nadeln (aus Bzl,), F. 192°. — Aus 4-Chlor-
10-anthron (J.chem. Soc. [London] 123 [1923]. 2553) 2 Verbb., dereń eine inBzl. weniger
I. ist, golbgrune Nadeln, F. 176°, yermutlieli 2,6-Dichlorbemanthron, u. dereń andere
leichter 1. ist, dunkelgrune Nadeln, F. 240°, yermutlich 2,8-Dichlorbenzanthron. — 
Aus 1,5-Dichloranthron (J. chem. Soc. [London], 1. e.) hellgelbe Krystalle (aus Bzl.), 
yermutlich 2,6,11-Tridilorbenzanthron. — Aus 1,4-Dichloranthron (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 62 [1929]. 1971) goldgelbc Nadeln, F. 180—181°, yermutlich 2,8,11-Trichlorbmz- 
anthron. (E. P. 447546 vom 20/11.1934, ausg. 18/6.1936.) D o n l e .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., iibert. yon: Howard I. Cramer, Cuyahoga 
Falls, Oh., V. St. A., Herstdlung von Dildra hyd ro - a -furfu ry lamin (I). Di-a-furfuryl- 
amin (II) wird bei 120—200° u. 20—200 a t Druclc katalyt. hydriert. Z. B. erhitzt 
man II  in Ggw. von Ni in einem Autoklayen mit H a bei 125 a t Druck %  Stde. auf 
115° u. dann 80 Min. auf 150°. Man erhalt I. (A. P. 2047  926 vom 4/4. 1934, ausg. 
14/7. 1936.) N o u y e l .
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Quaker Oats Co., iibert. von: Lloyd L. Isenhour, Chicago, III., V. St. A., Her- 
sldlung von Furancarbonsaurc. Furfurol wird in alkal. Lsg. in Ggw. von Ag mit 0 2 oder 
Luft oxydiert, wobei man dafiir sorgt, daB die Luft mit der Lsg. in innigo Beriihrung 
kommt. Vorr. (Zeichnungon). (A. P. 2 041184 vom 30/4.1932, ausg. 19/5. 1936.) N ouv.

B. A. Porai-Koschitz, U. S. S. R ., Reinigung von Rohchinolin oder seinen Deri- 
rnlen. Rohchinolin oder seine D eriw . werden zwecks Entfemung der yorhandenen 
primaren Aminę m it Phthalsiiureanhydrid (I) behandelt u. dann m it alkal. Salzen 
yersetzt. — 100 g Rohchinolin, das 9,3 g Anilin enthalt, w7erden unter Zusatz von 
15 g I bei Zimmertemp. 1 Stde. geriihrt u. m it 120 ccm 10°/oig. Sodalsg. yersetzt. 
Das anilinfreio Chinolin scheidet sieh an der Oberflache ab u. wird abgetrennt. Aus 
der unteren Schicht kann das I u. das Anilin in ublicher Weise gewonnen werden. 
(Russ. P. 47 297 vom 11/11. 1935, ausg. 30/6. 1936.) R ic h t e r .

S. F. Miitzenhandler und N. N. Woroshzow, U. S. S. R., Darstellung von 
8-Aminochiiwlin. 8-Chlorchinolin (I) wird m it NH3 in Ggw. yon Cu-Salzen unter Druck 
behandelt. — 1 Mol I  wird m it 30°/oig. NH3 in Ggw. von CuCl im Autoklayen 4—5 Stdn. 
bei 50 a t auf 200° erhitzt. Das Rk.-Prod. wird m it A. extrahiert u. naeh Abdest. des 
A. der Riickstand aus Lg. umkrystallisiert, F . 64,5°. (Russ. P. 47 691 vom 16/6. 1935, 
ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Salze von Acridiniumbasen. 
Man lost die Chloride, Bromide, Sulfate, N itrate der Acridiniumbasen in k. oder w. W., 
gibt einen UberschuB an Alkalidiearbonat hinzu oder mischt dieLsg. mit Alkalihydroxyd 
oder -carbonat u. leitet CO„ ein. Dio abgetrennten Acridiniumdiearbonate sind in 
Sauren II. unter Bldg. der diesen entsprechenden Salze. — Aus 3,6-Diamino-10-methyl- 
acridiniumchlorid erhalt man iiber das Dicarbonat, F. 240° (Zers.), das Acetat u. Laetat.
— Aus 3,G-Dimethoxy-10-methylacridiniumchlorid Dicarbonat, F. 116° (Zers.), Acetat. —
Aus 2-Athoxy-9-amino-10-methylacridiniumchlorid Dicarbonat, Zers.-Punkt 120°, Acetat, 
Laetat, Tartrat. — Aus 3-Methoxy-6-oxy-10-mcthylacridiniumchlorid Dicarbonat u. 
Lactat. — Aus 2,7-Dimelhyl-3,G-diamino-10-methylacridiniumchlorid Dicarbonat, Zers.- 
Punkt 270°, Acetat, Lactat, Tartrat. Auch die Salze der Ameisen-, Propion-, Butter-, 
Benzoe-, o-, m-, p-Toluyl-, Glykol-, Citronen-, Glucon-, Chinasiiure usw. kann man 
so gewinnen. (E. P. 454 375 vom 26/3. 1935, ausg. 29/10. 1936.) D o n l e .

X. Farb er ei. Organische Farbstoffe.
H. Giinther, Fluorescenz und Phospliore-scenz bei Farbsłoffen. (Dtseh. Farber-Z tg. 

72. 516. 1/11. 1936.) F r ie d e m a n n .
Hans-Joachim Henk, Der Einflup der Capillaritdt auf die Farbung. Zusanimen- 

hange zwischen eapillarem Aufstieg von Farbstofflsgg. u. farber. Eigg. Bei Farbbasen
— nieht bei Farbsauren — vermindern Ionen vom gleichen Vorzeichen wie die des
Koli. die Koagulation u. dio Anfiirbung u. erhóhen die Steigfaliigkeit; bei Ionen um- 
gekehrten Vorzeiehens ist es umgekehrt. Um das Egalisierungsvermogen substantiyer 
Farbstoffe auf Kunstseide zu prufen, hangt W h it a k e r  einen gebleichten, reinen 
Baumwollfaden in die Farbstofflsgg.: Farbstoffe mit geringer Steighohe egalisieren 
am besten, Fiir Mischfarben sind Farbstoffe gleicher Steighohe zu wahlen. Kupfer- 
seide hat geringere Steighohen u. bessere Egalisierungsfakigkeit ais Viscoseseidc. 
(Klepzigs Text.-Z. 39. 662. 4/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

A. J. Hall, Neue Methoden, um die fdrberischen Eigemchaften von Baumwolle 
und Wolle zu verdndem. Besprechung der neueren E. P .P . (Text. Recorder 54. Nr. 642 
u. 644. 35—37. 45—47. 6/10. 1936.) F r ie d e m a n n .

— , Das Fdrben der Wolle. Saure Farbstoffe auf Garn u. Stiick; Palatinecht- 
farbstoffe, bas., substantiye u. Bcizenfarbstoffe. Nachchromierung, Metaehromvrerf. 
u. Vorbeize m it Cr- u. Al-Salzen, Farben m it Kupenfarbstoffen u. m it Indigosolen. 
(Klepzigs Text.-Z. 39. 650—51. 662—64. 670—72. 11/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

Edward W. Pierce, Zweckmdpige Wollfarberei. Allgemeine tlbersiclit. Die 
italien. Caseiniuolle „Lanital“ oder „Superlena“. Farber. wichtige Eigg. yon Wolle. 
Wichtigkeit guter Wascke. Neuere Hilfsmittel, wie Gardinol, Igepon, Calgon u. andere. 
Riehtige Farbstoffauswahl, besonders fur liochwertige Wollen. Die Neolane. Der 
Atzdruck auf Wolle m it Neolanfarbstoffen. Farben versehiedener Wollstoffe unter 
Verwendung von Neolanen. (Canad. Text. J . 53. Nr. 22. 37—39. 30/10.1936.) F r ie d e .

Walter Ryczynski, Das Farben ton Zellwolle in Verbindung mit Wolle. (Zellwolle 
1936. 3—6. Sept. — C. 1936. I I . 2614.) F r ie d e m a n n .
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Karl Ottenschlager, Das Fdrben von Baumuiolle-Zełlicołle-Mischgespinsten. VolI- 
kommen glcichmafiige Durchmischung von Baumwollo u. Zellwolle ist zur Erzielung 
ruhiger Farbungen notwendig. Da Zellwolle in alkal. Badem stark ąuillt, empfiehlt sich 
lockere Wicklung der Kreuzspulen oder Kettbaume, sowie Zusatz von Humectol CX 
oder N ekalBX  extra zum Farbebad. Bei niedrigem Zellwollegeh. hat sich Vorreinigen 
mit Laventin HW  bewahrt. (Dtsch. Farber-Ztg. 72. 557. 29/11. 1936.) Su v e r n .

F. Nevely, Das Fdrben von geiuirkten Acetatgeiueben. (Text. Colorist 58. 675—76.
Okt. 1936. — C. 1935. II. 1614.) F r ie d e m a n n .

G. Tagliani, Die Herstellung von Druckpasten. Schildliehe Einw. alkal. Druck
pasten u. Atzpasten auf die kupfernen Druckwalzen u. Behcbung dieser Schwierig- 
keiten durch Zusatz von Printogen zu den Pasten. Besonders bewahrt sich Printogen 
fiir Atz- u. Reservedrucke m it Variaminblaus. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 578—79. 
19/10. 1936.) F r ie d e m a n n .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarlen. Cellilonechlgelb 7G der I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE Ak t .-Ge s . liefert klarere u. griinere Tone ais Cellitongelb 5G, egalisiert sehr 
gut u. ist recht gut licht- u. avivier-, sowie gut reib-, biigel-, saure-, alkali- u. schweiB- 
echt. AuBer zur Herst. von Mischtónen, bes. Iebhaften lichtechten Griintonen kann der 
Farbstoff auch fiir den Direktdruck yerwendet w'erden, die Farbungen sind aber nicht 
atzbar. Mit Cellilonatzrosa B IIF  exlra erzielt man schóne lebhafto Rosatone, wie sie 
bisher bei den Cellitonatzfarbstoffen fehlten. Der Farbstoff kommt in erster Linie fiir 
den Atzartikel in Betracht, kann aber auch in der Farberei allg. yerwendet werden. 
Am besten wird bei 85° aus leicht schaumendem Seifenbad gefśirbt, die Farbungen sind 
mit Decrolin losl. konz. rein weiB atzbar, sind ziemlich gut lichtecht u. entsprechen in 
den iibrigen Echtheitseigg. im allg. den anderen Cellitonatzfarbstoffen. Der Farbstoff 
eignet sich auch gut fur den Dircktdruck auf Acetatseide. Karten der Firma zeigen: 
Billige Farbungen auf Wollstrastoff 70: 30, Farbungen in guter Lichtechtheit auf 
Wollstrastoff 70: 30, u. Modenuancen auf Wollstragabardine 70: 30. — Ein neuer 
Acetatseidefarbstoff der Ch em . F a b r ik  VORM. San do z , Basel, ist Arlisildirekt- 
orange 4 B P , er zieht gleichmiiflig u. ist bes. geeignet ais Kombinationsfarbstoff u. zur 
Herst. von Modetonen, ist weiB atzbar auch in tiefen Tónen u. wird aus neutralem 
Seifenbade, bei hartem W. aus einem Sulforicinatbade gefarbt. — Ein neuer sehr licht- 
echter Direktfarbstoff der G e s e l l s c h a f t  f u r  C hem ische I n d u s t r ie  in  B a s e l 
ist Chlorantinlichtorange T 5 R L L  zum Farben von Baumwollgam u. -stuck, Yiscose- u. 
Cu-Seide in Strang u. Stiick, Acetatseide wird nicht angefarbt. Alizarinsaphirblau B B  Ji 
der Firma dient zum Farben von Wolle in Gam u. Stiick, yon Teppichgarn, besseren 
Damenldeiderstoffen, Hiiten, Móbel- u. Vorhangstoffen. Der Farbstoff fiirbt auch er- 
schwerte u. unerschwcrte Naturscide, Effekte aus Baumwolle, Viscose- u. Acetatseide 
bleiben rein weiB. Gute Lichtechtheit u. rcinen Ton weist Brillantalizarinechtblau B  
der Firma auf, der Farbstoff farbt Wolle in Garn u. Stiick, lose Wolle u. Kammzug, auch 
Seide, fiir den Woli- u. Seidendruck kann er nicht yerwendet werden. (Mh. Seide Kunst- 
seide 41. 480—82. Nov. 1936.) SuVERN.

N. N. Wosnessenski und W. N. Kurdjtunowa, Dianisidinblau aus p-Naphlhoł. 
Durch Zugabo yon bis zu 75% verseiftem Ricinusól zur /j-Naphthollsg., die kein Bi- 
sulfit u. nur 88%  der berechneten Menge NaOH enthalten soli, wird der Farbton ver- 
bessert; die Lichtechtheit kann in bekannter Weise durch Beigabe von Cu-Salz zur 
Diazoniumlsg. erhóht werden; die Korrosionswrkg. der sauren Lsg. auf Walze u. Rakel 
laBt sich durch Zusatz von Chromat u. einer Mischung aus Ricinusól, Mineralól u. 
Bzn. prakt. aufheben. (Baumwoll-Ind. [russ.: Chloptschatobumashnaja Promyschlen- 
nost] 6 . Nr. 1/2. 49—50. 1936. Lab. der Trjochgornaja Manufaktura.) Mau ra ch .

R. D. Nutting, Die Messung der Farbę gefdrbter Textilien. Es wird physikal. 
u. mathemat. eine Beziehung zwischen der Farbstoffmenge auf einem Stoff u. dem 
yon dem gefarbten Stoff absorbierten Licht festgelegt. Die spektrophotometr. Messungen 
wurden fur fiinf Wollfarbstoffe, Orange, Gelb, Rot, Grim u. Violett durchgefiihrt. 
(Amer. Dyestuff Reporter 25. 585—92. 2/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

Societa Anonima Iterba, Mailand, Sulfonierungsi-erfahren. Die Sulfonierung von 
OH-Gruppen oder Doppelbindungen enthaltenden aliphat. hohermolekularen Verbb. 
wird mittels Alkalidi- oder -pohjsulfaten ausgefiihrt. Gegebenenfalls erfolgt eine Nach- 
sulfonicrung mit ublichen Sulfonierungsmitteln. Die Prodd. sind bestiindig u. dienen 
in iiblicher Weise ais Net z-, Dispergier- u. Beinigungsmiltd. — Z. B. werden Cetylalkohol 
u. NaHs(SOi)2 in molekularen Mengen gemischt. Dann erwarmt sich die M. unter
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bestandigem Riihren auf 30°. Nacli Beendigung der Rk. wird in iiblicher Weise neutra- 
lisiert. In  wei teren Beispielon wird das Verf. auf Ricinusol, Cocosfcltalkoholgemisch u. 
Olivenól angewendet. (It. P. 325 734 yom 17/3. 1933. D. Prior. 18/3. 1932.) E b e n .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, DarsteUung von Sulfon- 
saureamiden der Zus. A, worin der Bzl.-Kem durch mindestens einen Alkylrest sub-

maflig OH-haltigen — Aminen um; auch kann man die OH-Gruppen nachtraglich 
durch Rk. m it CH20 , Halogenhydrinen, Alkylenosryden einfiihren. Die Sulfonsaure- 
cbloride selbst erhalt man aus C1S03H  (I) u. KW-stoffen, wie Cumol, Cymol (II), 
Terpentin, Butylbenzol, Chlorcymol usw. An OH-haltigen Aminen kommen u. a. in 
Betracht: Zuckeramine, wie Glucamin, Aminophenóle, wie m-Aminophenol, N-Moiw- 
oxydt]iyl-m-aminophenól, hydrierte Aminophenole, wie Hexahydro-m-aminophenol, fi-Oxy-
a,<z,a',<x.'-tetramethylpyrrolidin, Morwathanol-, Monopropanol-, Didłhanol-, N-Athyl- 
dthanol-, Dioxypropylamin. — Z. B. laBt man I I  unter Riihren u. Kubień in die 4-faehe 
Menge I  einflieBen, fiihrt 20 (Teile) des hierbei entstehenden Saureehlorids nach der 
Reinigung bei 0—5° in eine Lsg. yon 10,6 Athanólamin in 10,6 W. ein, wascht das olige 
Monoosyathylsulfamid mit W. — Dieselbe Verb. erhalt man aus Cymohulfamid u. 
Athylenchlorhydrin; entsprechend gewinnt man N-Dioxypropylcymolsvlfonamid bei 
Rk. mit GlycerininonochlorhT/drin. Man yerwendet die Prodd. ais TextilhilfsmiUeI, 
besonders bei der Mercerisierung; gegebenenfalls gemeinsam m it Pkenolen, Fettsaure- 
sulfonierungsprodd., Sulfonierungsprodd. aus ungesatt. Fettsauren u. aromat. KW- 
stoffen, Alkoholen, Ketonen, Athem, alipliat. KW-stoffen. Man setzt z. B. einer 
Mercerisierlauge 5%o einer Mischung zu, die aus 1 Cymolmonoozydihylsulfonamid,
1,5 eines alMibestdndigen Sulfonierungsprod. aus Ricinusol u. SulfophthaIsdureanhydrid,
0,38 Kienol, 0,3 einer 45,6%ig- KOH-Lsg. u. 3,32 W. besteht. Die Lauge besitzt vor- 
ziigliche Netzeigg. u. schaumt nicht. (F. P. 799220 yom 7/11. 1935, ausg. 9/6. 1936. 
Schwz. Prior. 7/11. 1934.) D o n l e .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentrich, 
Erlangen, Helmut Keppler und Karl Hintzmann, Leverkusen-Wiesdorf), Wasch-, 
Nelz-, Dispergier- und Egalisiermittel. Ais solche sind die wasserloslichen Salze von am N 
durch hobere Fettsaurereste substituiertcn aliphat. primaren oder sekundaren Amino- 
monocarbcrnsduren, wie Oleylsarkosin u. Stearylglykokóll, yerwendbar. Sie erhohen auch 
die Wirksamkeit von Merceńsierlaugen. (D. R. P. 635 522 KI. 8o yom 16/5. 1930, 
auśg. 18/9. 1936.) . R . H e r b s t .

N. V. Chemische Fabriek Servo und Meindert Danius Rozenbroek, Delden, 
Holland, Wasch-, Reinigungs- -und Emulgiermitlel. Man erhalt Prodd., die ais TFa,scA-, 
iReinigungs-, Befeuchtungs- u. Emulgiermiltel yerwendbar sind, wenn man Gemische 
hfiherer Fettsauren mit hóhermolekularen Alkoholen, wie man sie beim Yerseifen von 
Wachsen erhalten kann, zuerst mit PCI3, P20 5 oder PCI5 behandelt, das entstandene 
Rk.-Prod. mit mehrwertigen Alkoholen, z. B. Glykol (I) oder Glycerin yerestert u. 
endiich diesen Ester sulfoniert. — Z. B. werden 100 Spermacełi yerseift. Das Ver- 
seifungsgemisch wird getrocknet u. m it 30 PCI3 unter Riihren gelinde erhitzt. Nach 
einiger Żeit werden unter weiterem Erhitzen u. Ruhren 25— 10 wasserfreies I zugesetzt, 
bis die Temp. 180° erreicht. hat. Danach wird abgekuhlt u. bei Tempp. nicht uber 40° 
m it 40—100 konz. H„SO,, sulfoniert. Das Sulfonierungsprod. wird dann neutralisiert. 
(Holi. P. 39171 yom 24/1. 1934, ausg. 15/10- 1936.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Thioharnstoffabkdmmlinge der 
nebenst. Zus., worin R, u. Rj organ. Reste, R , u. R3 H  oder organ. Reste sind, ein

unterbrochen sein konnen, erhalt man, wenn man Isothiocj-anatlier oder Thioearbamin- 
saurehalogenide mit Aminosulfonsiiuro oder Isothiocyanathersulfonsauren m it Aminen 
umsetzt. An Ausgangsstoffen sind genannt: Dodecyl-, Mełhyldodecyl-, Ałhylocladecyl-, 
Octadccyl-, Eeptadecyl-, Octad<xylenamin, Mischungen der durch kaialyt. Hydrierung 
in Ggw. von N H 3 aus Fisch-, Olhcn-, Palm-, Cocosnufi-, Ricinus-, Sojabohnendl, Talg 
erhaltlichen Aminę; Aminę, die die Struktur der Naphthen-, Harz- u. Gallensduren besitzen, 
Methyl-, Butyl-, Phenyltaurin, 2-Aminopropan-l-sulfonmure. 3-Me.tfiylamino-2-oxy-

stituiert ist (die Gesamtzahl der C-Atome der Alkylreste
_! jł, soli mindestens 3 sein), R x gleich H oder Alkyl, R= ein
—j—SOi a < jjs mindestens 1 OH-Gruppe enthaltender Rest ist. Man
^  setzt die Sulfonsaurechloride mit NH3 oder — zweck-



1937. r. Hx. Farberei. Organische Parbstoffe. 1283

■propan-1-sulfonsaure, fi-Mdhylaminodiathylather- /?'-sulfonsaure, m-Sulfanilsdure, 2-Tolu- 
idin-4-sulfonsdure, m-Sulfophenyl-, l-Sulfo-l-meihyl-phenyl-5-isothiocyanalher. — Z. B. 
werden 240 g Methylaminoalhansulfonsaure m it 67 NaOH in 300 ccm W. auf 65° 
erwarmt, m it 495 Octadccylisothiocyanalher in 600 ccm Pyridin versetzt. Verb. 
C1SH3,-NH-C(: S).N(CH3).CH2.CH2.S 0 3Na. Texiilhilfs-, Nelz-, Wasch-, Emulgier- 
mittel usw. (F. P. 802142 " vom 20/2.1936, ausg. 28/8.1936. D. Prior. 23/2.
1935.) D o n l e .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung von guatemdren 
Ammoniunwerhindungen aus am Sticksłoff nicht substituierten cydisćhen Amidineri, 
dad. gek., daB die Ausgangsstoffe in Ggw. von Methyl- oder Athylalkohol m it Alkyl- 
chloriden unter Druek erhitzt werden. — 356 (Tcile) /i-Heptadecylbenzimidazol (I) 
werden m it 128 Methylalkohol (II) versetzt, mit 120 C ll f i l  10—12 Stdn. auf 140 
bis 150° erhitzt. Festes, in W. 11. Prod., dessen Lsgg. stark schaumcn u. m it direkt 
ziehenden Farbstoffen hergestellte Fiirbungen wasserecht machen. — Man kann auch 
z. B. /n-Pentadeeylbenzimidazol oder I m it Athylchlorid, /.i-Heptadecenylbenzimidazol mit 
Athylenchlorhydrin, ferner I mit Hexadecylddorid in Ggw. von II (zu n-Heptadecyl- 
N-hexadecyl-N-methylbenzimidazóliumchlorid) umsetzen. (D. R. P. 637 670 KI. 12 p 
vom 22/12. 1934, ausg. 2/11. 1936. Schwz. Priorr. 1/2., 26/4. u. 15/12. 1934.) D o n l e .

British Celanese Ltd., London, England, Farben von Textilfasem unter gleich- 
zeitiger Herabsdzung der elektrischen Aufladefahigkeit. Man behandelt die Fasem, 
insbesondere solche aus Celluloseestern u. -athern, m it Lsgg. von hygroskop. Salzon 
[MgCl,, Ca(N02)2, CaCl2, Triathanolamin-, Athylendiamin-, Amylaminhydrochlorid], 
sauren Farbstoffen (Diamino- oder Triaminoderiw. von Triphenylmethan), W. u.
2- oder mehrwertigen Alkoholen oder dereń D eriw . [Polyglycerin, Athylenglykol, 
Diathylenglykol (I)]. Eine solche Lsg. besteht z. B. aus 100 I, 30 MgCl,, 10 W. u.
1 sulfoniertcm Diaminotriphenylmethanfarbstoff. (E.P. 452160 vom 8/3.1935, 
ausg. 17/9. 1936. A. Prior. 8/3. 1934. Zus. zu E. P. 365 566; C. 1932. II. 641.) D o n l e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Farben von 
Gebilden aus Celluloseestern oder Cdluloseathem in noch von der Fabrikation her- 
stammendem geąuollenem Zustand, dad. gek., daB das Farben ohne ąuellende Zwisehen- 
behandJung des zu farbenden Materials in wss. Mittel unter Anwendung von wasserlósl. 
Farbstoffen, die fiir nicht geąuollene Celluloseester oder -atlier keine oder nur sehr 
geringe Affinitat besitzen, vorgenommen wird. — Die Affinitat der Farbstoffe zur 
Faser ist in diesem Zustande meistens so groB, daB die Farbebadcr oft schon in der 
Kalte vollstandig ausgezogen werden. Es konnen auch kiinstliches RoBhaar, Bandchen, 
Filme oder Schrumpfkapseln aus den Cellulosederiw. in geąuollenem Zustande gefarbt 
werden. (D. R. P. 638303 KI. 8m vom 1/3. 1932, ausg. 13/11. 1936. Schwz. Prior. 
2/7. 1932.) Schm alz.

Carlo Bracco, Saronno, Varese, Drućken von Mischgeweben aus Viscoseseide und 
Acetatseide. Man druckt mustergemal3 auf das Gewebe eine rerseifend wirkende Pastę, 
die z. B. auf 100 g 25 g getrocknete u. 20 g wasserhaltige (1 :1) gebrannte Starkę,
47 g NaOH 36° B6, 3 g K-Sulfit 45° Bó u. 5 g Spiritus enthalt u. laBt die bedruckte 
Ware 12 Stdn. ruhen. Dann wird m it verd. Ameisensaure gewaschen. F arb t man 
mit Direktfarbstoffen, so bleiben die nicht bedruckten Acetatseideanteile ungefarbt.

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu Spółka Akcyjna, Warschau, 
Immunisierung von Cellulose oder regenerierter Cdlulose gegen Einwirkung verschiedener 
Farbstoffe durch Veresterung der Cellulose oder regenerierter Cellulose dad. gek., daB 
man die Vcresterung m it Chloriden aromat. Sulfonsauren, z. B. einem Gemisch von o- u. 
p-Toluolsulfonsaurechlorid, Naphthalinsulfonsaurechloriden oder anderen Chloriden 
aromat. Sulfonsauren, vomimmt, die in neutralen organ. Losungsmm. bei 20—80° in 
Ggw. gewisser organ. Yerbb., z. B. sulfonierter Ole, Kondensationsprodd. von Alde- 
hyden mit Alkoholen, Ester aromat. Sulfonsauren, sowie fettaromat. Verbb. mit min
destens 9 C-Atomen im Molekuł gel. werden, um dad. die empfindlichen Kunstseide- 
fasern vor den Sulfonsaurechloriden wahrend der Rk. zu schiitzen. (Poln. P. 22122 
vom 4/10. 1934, ausg. 15/11. 1935.) K a u tz .

Rit Products Corp., iihert. von: Wolf Kritschevsky, Chicago, III., V. St. A., 
Farbepraparat fiir  den Haushalt, bestehend aus einem trockenen Gemisch eines der 
gebrauchlichen wasserlósl. Farbstoffe u. einem Netzmittel von der Zus. R—CO—Ny—R ', 
worin R  einen aliphat. KW-stoffrest m it wenigstens 8 C-Atomen, R ' Alkyl, Aralkyl, 
Oxalkyl oder H, y  =  H, Alkyl oder Osalkyl bedeutet u. einer der organ. Reste einen

(It. P. 327 271 vom 2/1. 1935.) Schm alz .
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Schwefelsaure- oder Phosphorsaurerest enthalten muB. (A. P. 2043178 vom 9/12.
1932, ausg. 2/6. 1936.) S chm alz.

General Anilinę Works, Inc., New York, N. Y., V. St. A., ubert. yon: Arthur 
Zitscher, Cronberg i. Taunus, 6-Nitro-2,3-oxynaphthoesaure (I). Man spaltet aus der 
Nitroverb., die man beim Einfiihren e i n e r  N 0 2-Gruppe in das Diazooxyd der 1-Amino- 
2,3-oxynaphthoesdure (II) erhalt, die Diazogruppe ab. Wenn dio Abspaltung mit Hilfe 
eines starken Red.-Mittels erfolgt, gelangt man zur 6-Amino-2,3-oxynaphthoesdure 
(ygl. A. P. 1 754 390; C. 1930. II. 2054). — Z. B. wird die gemafi D. R. P. 206 698;
C. 1909. I. 1209 aus 214 (Teilen) Diazooxyd yon II erhaltliche Nitroverb. mit der 
15-fachen Mcnge A. angeteigt u. m it einer frisch bereiteten, 10 CuO enthaltenden Pasto
6 Stdn. am Riickflufl erhitzt. Man filtriert, engt auf 1/5 ein, yersetzt mit 110 (Vol.- 
Teilen) SÔ /oig- NaOH u. 1500 W., filtriert, fallt m it CO„ das Na-Salz von I ; hieraus 
mit HCl die freie Saure, derbe, gelbe Nadeln vom Zers.-Punkt 268° (unkorr.), 1. in 
Alkalien m it blutroter, in konz. H 2S04 m it orangegclber Farbę. — Farbstoffzwischen- 
prod. (A. P. 2 040 587 vom 21/6. 1935, ausg. 12/5. 1936. D. Prior. 26/6. 1934.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Kondensations- 
produkten aus Ketonen. Das Verf. des D. R. P. 631099; C. 1936. II. 1620 laBt sich 
auf aromat. Monoketone anwenden. Man erhalt auf Fluorenon u. Anilin  (I) ein Prod. 
vom F. 233°, aus 2-Nitrofluorenon u. I ein Prod. yom F. 254°, aus 2-Aminofluorenon 
u. o-Toluidin ein Prod., das sich oberhalb 220° zers., u. aus Fluorenon-2-sulfonsaure u.
o-Anisidin ein in Alkalien u. yerd. Sauren 11. Prod. Ahnliche Erzeugnisse werden mit 
Benzofluorenon u. dessen D eriw . erhalten. Die Verbb. dienen zur Herst. von Farb- 
stoffen. (F. P. 800 568 vom 13/1. 1936, ausg. 8/7. 1936.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farbstoffe. 2 Mol Nitro- 
aminodiphenylamindisulfonsaure oder Substitutionsprodd. u. 1 Mol Benzochinon ver- 
einigt man durch Oxydation oder Kondensation in Sauren. Die Farbstoffe farben 
Leder braun. Eine wsś. Lsg. der Nitroaminodiphenylamindisulfonsaure (darstellbar 
aus 1,4-Diaminobenzolsulfonsaure (I) u. 4-Nitro-l-cldorbcnzolsulfmsdure (li)  in soda- 
alkal. Lsg.) yerriihrt man 8 Stdn. bei 50° m it Toluchinon u. Mn02 85%ig., filtriert, 
sauert das F iltra t an u. saugt den ausgeschiedenen Farbstoff ab. Ahnliche Farbstoffe 
erhalt man aus Dinitroaminodiphenylamindisulfonsauren (darstellbar aus I  u. 1-Chlor-
2,6-dinitrobenzolsulfonsdure oder l-Chlor-2,4-dinitrobenzolsulfonsdure) oder aus der 
Verb. aus l,4-Diaminobenzol-2,6-disulfonsaure oder aus 1,3-Diaminobenzolsulfonsdure 
u. II. An Stelle des Toluchinons kann man Chloranil yerwenden. (E. P. 453509 
yom 12/3. 1935, ausg. 8/10. 1936. F. P. 798447 yom 30/11. 1935, ausg. 16/5. 1936.
D. Prior. 30/11. 1934.) F ra n z .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Lawrence
H. Flett, Hamburg, N. Y., V. St. A., Reinigen von Farbsloffen. Man lost Farbstoffe, 
dereń farber. Eigg. durch Verunreinigungen beeintriichtigt werden, in einem Losungsm., 
welches die Verunreinigungen weniger lost ais den Farbstoff, zusammen mit hoch 
porosen, festen Adsorptionsmitteln. — 80 g Auraminhydrochlorid (Colour Index Nr. 655) 
werden in 2500 g W. unter Zusatz von 3 g hochakt. Holzkohle gel. Man erhitzt die 
Lsg. 5— 10 Minuten auf 80°, filtriert u. salzt mit NaCl aus. Der Farbstoff ist 11. in W. 
u. fiirbt Papier lebhafter ais der ungereinigte Farbstoff. (A. P. 2 055 685 vom 7/3.
1934, ausg. 29/9. 1936.) Schmalz

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Karl F. Conrad, 
Buffalo, N. Y., V. St. A., Reinigen von subslantiven Farbstoffen. Man lost substantive 
Baumwollfarbstoffe, die salzbildende Gruppen enthalten, in W. unter Zusatz von 
hoch porosen, festen Adsorptionsmitteln, wie Holzkohle, u. erhitzt die Lsg. zum Sieden. 
Mischgewebe aus Cellulosefasern u. Acetalseide (I) werden mit den so gcreinigten Farb
stoffen gefarbt, ohne das I angeschmutzt wird. (A. P. 2 055 686 vom 7/3. 1934, ausg. 
29/9. 1936.) Schm alz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz HeB, Karl 
Hager und Walter Pense, Frankfurt a. M.-Hochst), Herstellung von wasserloslichen 
Disazofarbstoffen, dad. gek., daB man die durch Kuppeln yon 1 Mol. der Diazoverbb. 
aus Aminoarylmono- oder -polysylfonsauren m it 1,3-Diaminobenzol oder dessen Sub
stitutionsprodd. erhaltliehen Diaminoazofarbstoffe m it 1 Mol. der Diazoverbb. aus 
einseitig dialkylierten Safraninen yereinigt. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist 
beschrieben: l-Aminobe_nzol-2,5-disulfonsdure-r l,3-Diaminobt>nzoi-4-sulfonsaure (I) ->- 
Diathylsafranin (II); 1-Aminonaphtlialin 3.6,8 trisulfonsdure ->- I-y II oder Dimethyl- 
safranin oder Didthyltolusafranin. — Die Farbstoffe farben Chromleder direkt in gleich-
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maBigen scliwarzen Tónen. (D. R. P. 637 936 KI. 22a vom 5/12. 1934, ausg. 6/11.
1936.) SCHMALZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: KarlHolzach und 
Bemd vonBock, Ludwigshafena. Rh.), Herstellung vono-Oxyazofarbstoffen nachD. R. P.
632 824 (=  F. P. 785 742; C. 1936. I. 1718), dad. gek., daB man Diazoyerbb. von
3-Halogen-5-nitro-2-amino-l-oxybenzolen m it N-Oxalkylderiw. des l-Amino-3-methyl- 
bonzols, die amN-Atom noch eine weitere Alkyl- oder Oxalkylgruppe enthalten, kuppelt.
— Die Herst. folgender Farbstoffe ist besebrieben: 3-Brom- oder 3-Chlor-5-nitro-
2-amuw-l-oxybenzol ->- 1-Dioxathylamino- oder l-N-0xathyl-butylamino-3-methyl- 
benzol. Die Farbstoffe farben Acetatseide in violetten, rein weiB atzbaren Tonen u. 
lassen sieli auch zum Farben von Harz- u. Nitrocdluloselacken verwenden. (D. R. P.
633 266 KI. 22a vom 23/2. 1935, ausg. 23/7. 1936. F. P. 801521 vom 4/2. 1936,
ausg. 6/8.1936. D. Prior. 22/2. 1935. E. P. 450 365 vom 16/4. 1935, ausg. 13/8.
1936. Zus. zu E. P. 437 951; C. 1936. I. 5532.) Schm alz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthmdiinonfarbstoffe. Verbb. 
der Formel Aryl-CO-NH-Aryl, worin mindestens einer der Arylreste einen anthra- 
chinoiden Rest darstellt u. in beiden Resten in o-Stellung zu der CO- bzw. NH-Gruppe 
je ein Halogen enthalten ist u. der H  der Saureamidgruppe substituiert sein kann, be
handelt man mit Cu bei erhohter Temp., eyentuell in Ggw. von Lsg.- oder Verdiinnungs- 
mitteln. Die Rk. kann auch in Ggw. von tert. Basen durchgefiihrt werden. Die Verbb. 
sind Farbstoffe oder dienen zur Herst. von Farbstoffen. l-(o-Brombenzoyl)-meth7ylamino- 
2-bromanlhrachinon kocht man in Nitrobenzol u. Cu-Pulver 8 Stdn.; der Farbstoff, 
gelbe Nadeln, farbt Baumwolle aus der Kupę griinstichiggelb. — l-(5-Nitro-2- 
brom- oder -dilorbenzoyl)-mcthylamino-2-bromanthracliinon liefert in analoger Weise einen 
aus Nitrobenzol in gelben Nadeln kryst. Farbstoff. Bei der Red. der N 0 2 mit Na- 
Hydrosulfit entsteht eine orangefarbene NH2-Verb., dereń Bcnzoylderiv., Krystalle, 
Baumwolle rotstichiggelb farbt. 2-(5-Nitro-2-brombeńzoyl)-methylamino-l-chloranthra- 
chinon liefert beim Erhitzen mit Cu u. Chinolin eine Verb., gelbe Nadeln, die m it Hydro- 
sulfit eine NH„-Verb. gibt, dereń Benzoylvcrb., Nadeln, Baumwolle orange farbt. Die 
Verb. aus 1 Mol. l-Amino-2-bromanthrachinon (III) u. 2-Bromantlirachinon-l-carbonsaure- 
chlorid (I) gibt beim Erhitzen mit Cu in Pyridin einen Farbstoff, gelbe Nadeln aus Nitro
benzol oder Chinolin, der Baumwolle aus der Kiipe goldgelb farbt; durch Behandeln m it 
Toluolsulfosauremethylester in Ggw. von K 2C03 wird der Farbton griinstichiger u. die 
Sodakochechtheit besser. Zu einer Misehung von Nitrobenzol, Chinolin u. Pyridin gibt 
man die aus 1 Mol. l-Melhylarnino-2-bromanihrachincm (II) u. 1 Mol. I  entstandenc 
Acylrerb., gibt Cu-Pulver zu u. riihrt bei 200°, bis die Farbstoffausscheidung nieht mehr 
zunimmt, er farbt Baumwolle griinstichiggelb. Durch Nitrieren, Ked. u. Benzoylieren 
der erhaltenen NH2-Verb. entsteht ein Baumwolle ro t farbender Kiipenfarbstoff. Die 
Verb. aus II  u. l-Chloranthrachinon-2-carbonsaurechlorid (V) gibt einen Baumwolle 
griinstichiggelb farbenden Kiipenfarbstoff, gelbe Niidelchen. Die Verb. aus I I I  u. 
2-Chloranthrachinon-3-carbcmsaurechlorid (IV) gibt 1,2,G,7-Diphthaloylphenanthridon, 
Krystalle aus Chinolin, das Baumwolle kraftig griinstichiggelb farbt. Aus A erhalt man

1,2,6,7-Diphlhaloyl-N-methylphenanthridon, das Baumwolle griinstichiggelb farbt. Die 
Verb. aus 1 Mol. l,4.-Di-(me.thylamino)-2,3-dicliloranlhradiinon u. 2 Moll. IV gibt einen 
gelb farbenden Kiipenfarbstoff. Die Verb. aus gleichen Molen 2-Methylamino-l-chlor- 
anthrachinon (VI) u. V gibt 3,4,5/j-Diphthaloylphenanthridon, derbe orange Krystalle, 
das beim Verkiipen oder beim Behandeln der gelben Lsg. in H 2S04 mit Metallpulvern 
in das Helianthron tibergeht, das Baumwolle orange farbt. Die Verb. aus VI u. I  gibt 
einen Baumwolle gelb farbenden Kiipenfarbstoff, Krystalle aus Chinolin. Die Verb. 
aus VI u. IV gibt einen aus Chinolin in feinen gelben Nadeln kryst. Farbstoff. Die
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Yerb. B liefert unter SchlieBung des Phenanthridonringes einen Baumwolle griin- 
stichiggelb farbenden Farbstoff. Die Verb. aus 1 Mol. 2,a-Dibrom.-l,4-dicarb<msaure. u.
2 Moli. l-Hethylamino-2-bromanthrachinon gibt einen gelb farbenden Farbstoff. Die 
Verb. aus 1 Mol. IV u. 1 Mol. l-Brom-2-naphthylamin gibt einen Wolle gninstichiggelb 
farbenden Farbstoff. (D. R. P. 635 925 KI. 22b vom 30/12. 1934, ausg. 7/10. 1936.
F. P. 800102 Tom 28/12. 1935, ausg. 27/6. 1936. D. Prior. 29/12. 1934.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, 1-Alkylamino- 
4-arylaminoanihrachinone. Auf 1 Mol eines Gemisehes von l-Amino-4-p-toluidoanthra- 
chinon u. der entsprechenden Leukoyerb. laBt man 1 Mol Butylamin (I) in Ggw. eines 
aromat. Amins einwirken u. oxydiert das erhaltene Prod.; das erhaltene 1-Butylamino-
4-p-toluidoanthrachinon dient zum Farben von KW-stoffen, das sulfonierte Prod. farbt 
Wolle griinblau. In  ahnlichcr Weise erhalt man aus einem Gemisch von 1-Amino-
4-anilidoanthrachinon (II) u. seiner Leukoyerb. u. I das l-Butylamino-4-anilidoanlhra- 
chinon, das Celluloseester, KW-stoffe usw. blau farbt. Aus dem Gemisch von II u. 
seiner Leukoyerb. erhalt man m it f}-Oxyałhylamin in Ggw. eines aromat. Amins l-fS-Oxy- 
ałhylamino-4-anilidoanthrachinon, das Celluloseester blau farbt. (Schwz. PP. 181812 
vom 5/12. 1934, ausg. 16/5. 1936. 184 787 u. 184 788 [Zus.-Patt.] vom 5/12. 1934, 
ausg. 1/9. 1936.)| F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer und Anton Vilsmeier, Ludwigshafen a. Rh.), Kupenfarbstoffe der Dibenz- 
anłhronreihe. Diamino- oder Monoaminodioxydibenzanthrone, bei denen mindestens 
eine NH2 in Nachbarstellung zu einer OH steht, oder Verbb., die unter den Umsetzungs- 
bedingungen in solehe Aminodiosydibenzanthrone ubergehen kónnen, fiihrt man in 
Oxazole tiber. — Eine Mischung aus Diaminodioxydibenzantliron (III) (darstellbar nach 
Beispiel 1, 3. Absatz, oder nach Beispiel 12 des D. R. P. 624 637), Trichlorbenzol (IV), 
wenig H 2S 04 u .  einem CberschuB yon Benzoesaurcanhydrid (I) riilirt man 3 Stdn. bei 
165— 170° u. dann bei 210°, bis die entstehende Verb. sieh nicht mehr andert; das er
haltene fi,n'-Diphenyldibenzanthrondioxazol (II), lange dunkle Nadeln aus Nitrobenzol 
(VI), farbt Baumwolle aus blauer Kiipe grunstichiggrau. In  einer Mischung von 10°/0ig. 
Oleum u. I  lóst man die nach Beispielen 1, 2 oder 3 des D. R. P. 624 637 erhaltliehe 
Dinilroterb., gibt bei 10—15° Cu-Pulver zu, erhitzt auf 70° u. yersetzt mit W., der Farb
stoff stimmt fast Tollig m it II iiberein. Verwendet man an Stelle von I Essigsaure
anhydrid, so entsteht fi,fi'-Dimelhyldibe7izanthrondioxazol, blaue Nadeln aus Nitrobenzol, 
der Baumwolle blau farbt. Dibrom-Bz-3,Bz-3'-dinitrodibenzanthron-Bz-2,Bz-2'-chinon 
liefert einen ahnlichen Farbstoff. — Eine Mischung von III, IV u. einen CfcerschuB von 
Anlhrachinon-2-carbonsdurechlorid (VIII) ruh rt man 3 Stdn. bei 130°, gibt p-Toluol- 
sulfonsaurc (V) zu u. erwarmt bis zur Beendigung der Farbstoffbldg. aui 210°, der ent- 
standene Farbstoff farbt Baumwolle aus blaugruner Kupę sehr echt gelbstichiggriin. 
Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man aus dem nach Beispiel 16 des D. R . P. 624 637 
erhaltlichen D ibrom-Bz-3,Bz-3'-diamino - Bz-2,Bz-2'-dioxydibenzanthron. — Eine 
Mischung aus Monoaminodioxydibenzanihron (VII) (darstellbar nach Beispiel 13 des
D. R . P. 624 637), VI u. einem CberschuB von I u. wenig H2S04 erhitzt man 3 Stdn. 
bei 165—170° u. dann bis zur Beendigung der Umsetzung auf 210°; der erhaltene Farb
stoff wird zur Abspaltung etwa esterartig gebundener Benzcesaure in konz. H ,S 04 gelost, 
in W. gegossen, abgesaugt u. getrocknet. Der entstandene Farbstoff, der noch eine 
freie OH enthalt, kann m it p-Toluolsulfonsauremethylester (IX) alkyliert werden, man 
erhalt Methoxy-fi-phenyłdibenzanthronoxazoł, der Baumwolle aus blauer Kupę sehr echt 
blaugriin farbt. Der m it p-Toluolsulfonsaureathylester hergestellte Farbstoff farbt 
blaustichiger. — Eine Mischung aus VII, VI u. VIII ruh rt man 3 Stdn. bei 165—170° 
u. kocht nach Zugabe von V bis zur Beendigung der Umsetzung; der getrocknete Farb
stoff wird durch Losen in konz. H2S0., u. Eingiefien der Lsg. in W. yerseift. Der er
haltene, noch OH enthaltende Farbstoff wird mit IX methyliert, er farbt Baumwolle 
aus blauer Kupę sehr echt gelbgrun. Eine Mischung yon Monoaminodiozydibenzanthron 
(darstellbar nach Beispiel 13 des D. R. P. 624 637), VI u. m-Nitrobenzoyłchlorid ruh rt 
man bei 210° bis zur Beendigung der Umsetzung, den entstandenen getrockneten Farb
stoff lóst man zur Abspaltung etwa esterartig gebundener m-Nitrobenzcesaure in konz. 
H 2S 04 u .  giefit in W.; der noch freie OH enthaltende Farbstoff wird m it IX methyliert, 
er farb t Baumwolle aus blauer Kupę kraftig blaugrun. (D. R. P. 637 938 KI. 22b yom 
12/3. 1935, ausg. 6/11. 1936. F. P. 803258 yom 6/3. 1936, ausg. 26/9. 1936. D. Prior. 
11/3.1935.) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Alfred Ehrhardtund Karl Saftien, Ludwigshafen a. Rh.), Kiipenfarbstoffe der Anthra- 
chinonreihe. An Stelle von l(N),2-Pyridonoanthrachinon-Py-3-carbonsauren konden- 
siert man andere Carbonsauren, die den Ring des l(N),2-Pyridonoanthrachinons ent
halten, m it aromat. Aminoverbb., dio mindestens eine ringformig gebundene Keton- 
gruppe enthalten. — Eine Misehung yon l[N),2-Pyridonoanthrachiiion-3-carbonsaurc- 
cldorid [darstellbar durch Behandeln yon l-Acetylamino-3-melhylanlhrachinon-2-aldehyd 
m it K-Acetat in Ggw. yon Trichlorbenzol, Oxydation des so erhaltenen 3-Melhyl- 
l(N),2-pyridonoanlhrachinons zur Carbonsdure u. Einw. von SOCl2], 1-Aminoanthra- 
chinon (I) u. Nitrobenzol (II) erhitzt man bis zum Aufhoren der HCl-Entw. auf 180°, 
der erhaltene Fatbstoff farb t Baumwolle aus roter Kiipc gelb; m it l-Amino-5-benzoyl- 
aminoanthrachinon (III) erhalt man einen rotstichig gelb farbenden Farbstoff. Eine 
Misehung yon N-Methyl-1 (N),2-pyridonoanlhrac]iiron-Py-3-carbon-saurerJilorid (V) (dar
stellbar durch Yerseifen des nach Beispiel 1 des D. R. P. 637 090 herstellbaren Estera 
mit H ,S 04 u .  Behandeln der so gewonnenen Carbonsdure m it S0C12), I u. I I  erhitzt • 
man bis zum Aufhoren der HCl-Entw. auf 160°; der entstandene Farbstoff farbt Baum
wolle aus rotbrauner Kiipe gelb; m it I I I  entsteht ein rotstichiggelb, m it l-Amino-4- 
benzoylaminoanthrachinon ein orange, m it 1,5-Diaminoanthrachinon (IV) ein gelb 
farbender Farbstoff. Eine Misehung yon V, 2-Amino-3-oxyanthrachinon u. II  kocht man 
bis zum Aufhoren der HCl-Entw., saugt bei 100° ab, wascht m it Bzl. u. A. aus, trocknet 
u. tragt bei 100° in konz. H2S04 ein; der erhaltene Farbstoff farb t Baumwolle aus ro t
brauner Kupę kraftig gelb. — Eine Misehung des Chlorids der Py-4-(p-Tolyl)-l(N),2- 
pyridonoantlirachinon-Py-3-carbonsdure (darstellbar durch Verseifen des nach Beispiel 6 
des D. R. P. 630 220 erhaltlichen Athylesters dieser Carbonsaure m it alkoh. KOH u. 
Behandeln der so gewonnenen Carbonsdure m it S0C12 in II), I I I  u. II  erhitzt man
3 Stdn. auf 160°, der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle aus weinroter Kiipe kraftig 
gelb; mit IV erhalt man ebenfalls einen kraftig gelb farbenden Farbstoff. Eine Misehung 
des Chlorids der N-31ethyl-Py-4-phenyl-l(N),2-pyridonoanlhrachinon-Py-3-carbonsdure 
(darstellbar durch Verseifen des nach Beispiel 2 des D. R. P. 637 090 erhaltlichen Athyl
esters dieser Saure m it alkoh. KOH u. Behandeln der Saure m it S0C12 in II), I I I  u. II  
erhitzt man 4 Stdn. auf 160°, der entstandene Farbstoff farbt Baumwolle aus rotvioletter 
Kiipe kraftig gelb; m it I  entsteht ebenfalls ein gelber Farbstoff. Eine Misehung des 
Chlorids des Py-4-(p-Carboxyphenyl)-l(N),2-pyridonoanthrachinons (darstellbar durch 
0xydation des nach Beispiel 7 des D. R. P. 630 220 erhaltlichen Py-4-(p-Tolyl)-l{N),2- 
pyridUmoanthrachinons m it Na,Cr20 7 in H2S04 u. Behandeln der entstandenen Carbon
sdure mit S0C12 in II), I  u. I I  erfiitzt man 4 Stdn. auf 160°, der entstandene Farbstoff 
farbt Baumwolle aus rotbrauner Kiipe kraftig gelb. Eine Misehung des Chlorids des 
N-Meihyl-Py-4-(p-carboxyphenyl)-l(N),2-pyridonoanlhrachinons (darstellbar durch Be
handeln der nach Beispiel 3 des D. R. P. 637 090 erhaltlichen Carbonsdure mit S0C12 
in II), I  u. I I  liefert beim Erhitzen auf 160° einen Baumwolle aus yioletter Kiipe gelb 
farbenden Farbstoff; mit I I I  entsteht ebenfalls ein gelb farbender Kiipenfarbstoff. — 
Eine Misehung des Sdurechlorids des Py-4-(2',4'-I>icarboxyphenyl)-l{N),2-pyridono- 
anlhrachinon (darstellbar durch Osydation des nach Beispiel 7 des D. R. P. 630 220 
erhaltlichen Py-4-(2',4'-Dimelhylphenyl)-l(N),2-pyridonoanlhrachinons mit Na2Cr20 , 
in H 2S04 u .  Behandeln der so erhaltenen Dicarbonsaure m it S0C12 in II). I I I  u. I I  gibt 
einen Baumwolle aus rotbrauner Kiipe kraftig gelb farbenden Farbstoff. Eine Misehung 
des Chlorids der 4-Chlor-N-mcthyl-Py-4-phenyl-l{N),2-pyridonoanthrachinon-Py-3-car- 
bonsdure (darstellbar durch Verseifen des nach Beispiel 5 des D. R. P. 637 090 erhalt- 
liehen Carbonsaureesters dieser Saure m it alkoh. KOH u. Behandeln der entstandenen 
Carbonsdure m it S0C12 in Monochlorbenzol), I II  u. I I  erhitzt man 3 Stdn. auf 160°, man 
erhalt einen Baumwolle aus blauroter Kiipe gelb farbenden Farbstoff. Eine Misehung
des Chlorids des N-(p-Carboxyphenyl)-Py-4-(p-mc!hylphenyl)-l(N),2-pyridorioanlhra-
chinons (darstellbar durch Behandeln der nach Beispiel 6 des D. R. P. 637 090 erhalt
lichen Carbonsdure m it S0C12 in II), I I I  u. II  gibt beim Erhitzen auf 160° einen aus wein
roter Kiipe gelb farbenden Farbstoff. (D. R. P. 638 216 KI. 22b vom 2/3. 1935, ausg. 
11/11. 1936. Zus. zu D. R. P. 631 653; C. 1936. II. 4736.) F r a n z .

Robert Sedlmayr, Aussig a. E., Herslellung t on Kiipenfarbslofjen. Man tragt
33,4 Phthaloylfluoranthen nach dem Verf. des Haupt-Pat. in 300 Nitrobenzol ein u. 
gibt 0,5 J  zu. Dann fiigt man bei Zimmertemp. 1 Stde. lang 30 Sulfurylehlorid hinzu 
u. riihrt 3 Stdn. bei 60—65°. Das gebildete Chlorphthaloylfluoranthen wird mit Nitro- 
bcnzol u. A. ausgefiillt. Es lóst sich in konz. H2S 04 hellblau u. gibt mit Hydrosulfid
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eine reinblauc Kiipe. Baumwolle wird in der Kiipe nach der Osydation griinstichig gelb. 
(Tschechosl. P. 51049 vom 10/3. 1932, ausg. 10/4. 1935. Zus. zu Tschechosl. P. 45 603; 
C. 1932; II. 3790.) K a u tz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Kupenfarbstoffe 
und Zwisclicnprodukte. Carbonsauren, -halogenide oder -anhydride, die die Gruppe A 
enthalten, kondensiert man m it Yerbb., die die Gruppe B enthalten, yorteilhaft in

Ggw. von A1C13, FeCl3. Die Echtheit der 
Farbstoffe kann durch Halogenieren ver- 
bessert werden. — Zu einer 110—120° 
h. Mischung von A1C13 u. NaCl gibt man 
Monobenzoylpyren (I) (Liebigs Ann. Chem. 
394. 161) u. p-Toluylsaureehlorid (II) zu 
u. erwarmt rascli auf 165° unter Ein- 
leiten von O: nach Beendigung der Rk. 
zers. man m it W., yerkupt das Prod. u. 

blast m it Luft aus; man erhalt Monomelhylpyranlhron, orangefarbene Nadeln aus 
Chinolin, das Baumwolle aus yioletter Farbę orange farbt. Verwendet man an Stelle 
yon II das cc-Naphthoylchlorid, so erhalt man das Monóbenzpyranthron, aus I u. Benzoyl- 
chlorid (III) entsteht Pyranthron, aus I u. m- oder p-Brombenzoylchlorid Monobrom- 
pyranthrone. — Man kocht I, Tetrachloracetylen, II u. FeCl, etwa 30 Min., man erhalt 
Diaroylpyren, beim Erhitzen dieses Diketons mit A1C13 u. NaCl auf 165° unter Einleiten 
von O erhalt man ein gemischtes Pyranthron. Durch Erhitzen yon I  m it Zimisaure- 
chlorid erhalt man in analoger Weise einen Baumwolle aus roter Kiipe lebhaft orange 
farbenden Farbstoff. Ein analoges Prod. erhalt man aus Monocinnamoylpyren u.
III. Aus I u. Phthalsaureanhydrid (IV) erhalt man Benzoylenphthaloylpyren, das 
Baumwolle aus der Kiipe orangebraun farbt. Durch Bromieren erhalt man einen rot- 
stichiger farbenden Farbstoff. Aus PyrenmononaphtlioylsauTc (V) (s. D. R. P. 589 145) 
u. III erhalt man einen orangebraun farbenden Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus 
V u. IV farbt Baumwolle orangegclb, der aus Monothionaphlhcnoylpyren u. IV bordeaux- 
rot. Das Monolhionaphlheiioyipyren erhalt man aus Pyren u. Thionaphthen-2,3-dtcarbon- 
saureanhydrid in Chlorbenzol durch Erwarmen m it A1C13 u. Erhitzen der entstandenen 
Pyrenoyllhionaphlhen-o-carbonsaure, gelbe Nadeln aus Chlorbenzol, F . 265—268°; 
durch Erhitzen m it III in 1-Chlornaphthalin auf 240—245° erhalt man Monotliio- 
naphlhenoylpyren, rote Krystalle aus Trichlorbenzol, F . 328°, das Baumwolle gelbrot 
farbt. Durch Bromieren yon Benzoylenphenylbenzpyren in Nitrobenzol entsteht ein 
rotorange farbender Farbstoff. (F. P. 803195 vom 31/1. 1936, ausg. 24/9. 1936. 
Schwz. Prior. 4/2. 1935.) FRANZ.

A. M. L ukin  , U. S. S. R ., Kiipenfarbstoffe der Dibenzpyrenchinonreihc. Benz- 
anthron oder seine D eriw . wird m it Benzoylchlorid oder seinen D eriw . in Ggw. von 
A1C13 kondensiert u. das Rk.-Prod. m it MnO., oxydiert. — Eine Mischung aus ll,5_g 
Benzanthron, 30 g Benzoylchlorid u. 11,5 g A1C13 wird iy 2—2 Stdn. auf 125— 135° 
erhitzt u. darauf innerhalb von 1—P /j Stdn. 8 g MnO, in Pulyerform zugesetzt. Nach 
Beendigung der Rk. wird das Prod. m it W. yerd. u. nach Abtrennung des Nd. in iiblicher 
Weise aufgearbeitet. (Russ. P. 47 760 vom 4/5. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gerd Kochen- 
dorfer, Karl Koberle und Wilhelm Munster. Ludwigshafen a. Rh.), Sticlcstoffhaliige 
Kondensationsprodukte.. Die nach D. R. P. 574 967 erhaltliche Pyridinoanthrimide, die 
zwei reaktionsfahige o-Stellungen zur Imidogruppe enthalten. behandelt man mit 
Kondensationsmitteln von der Art des A1CI3. — Die erhaltenen Kupenfarbstoffe farben 
Baumwolle gelb bis rot. — 5-Anthrachinonyl-(l)-amino-2(N).3-pijridinoavthrachinon 
trag t man in eine 130° h. Schmelze von A1C13, NaCl, erhitzt auf 140—150°, bis der 
Farbton, der yon Griin nach Violettblau umschlagt, sich nicht mehr andert, gieBt auf 
Eis, wascht neutral u. trocknet. Der Farbstoff, C31H 140 4N2, gelbe Nadeln aus Nitro
benzol oder Trichlorbenzol, farbt Baumwolle lichtecht gelb. In analoger Weise liefert 
das Pyridinmnthrimid aus 5-Amino-2{N),3-pyridinoanlhradiinon (I) u. l-Chlor-5- 
benzoylaminoanthrachinon oder 1,5-DichloranihracJiinon oder 5-Halogcn-l,9-anthra- 
pyrimidin rótlichgelb farbende Farbstoffe. Das Anthrimid aus I u. 1-ChloranihracJiinon 
liefert einen goldorange, das aus I  u. 2-Chloranthrachinon oder das Dipyridinoanthrimid 
aus I  u. 5-Chlor-l(N),2-pyridinoanthrachinoTi goldorange bis orange farbende Kupen
farbstoffe. Aus 5-Anlhrachiiu>nyl-(l)-amino-l(N),2-pyridinoanthrach\non erhalt man 
einen orange farbenden Kiipenfarbstoff. (D. R. P. 636223 KI. 22b yom 23/12. 1934,
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ausg. 3/10. 1936. Zus. zu D. R. P. 574 967; C. 1933. I. 4476. P . P. 799583 yom 19/12.
1935, ausg. 15/6. 1936. D. Prior. 22/12. 1934.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubertragen von Alexander 
J. Wuertz, CaiTollvillc, und Myron S. Whelen, Milwaukee, Wis., V. St. A., Anthra- 
chinonacridonfarbstoffe. Man kondensicrt Anthrachinon-2,l(N)-benzacridon-Bz-carbon- 
saurechloride m it Aminoanthrachinonen, die OH oder CH30  in a- oder /?-Stellung 
enthalten. Anthrachinoii-2,l(N)-benzacridon-Bz-p-carbonylchlorid (I) (darstellbar durch 
Kondensation von l-Chloranthrachinon-2-carbonsdure m it p-Aminobenzoesaure u. E r
hitzen m it PCl5 in einem inerten organ. Losungsm.) erhitzt man m it l-Amino-4-oxy- 
anthrachinon in Nitrobenzol auf 150°, der Farbstoff fiirbt Baumwolle orange. Der 
Farbstoff aus I  u. l-Amino-4-methozyanthracliinon fiirbt rótlichorange, der aus I  u.
l,5-Diamino-4,8-dimethoxyanthrachi7wn bordeauxrot. In  analoger Weise kann man 
Anthrachinonbenzacridon-o- oder -m-carbon-saurechlorid yerwenden. (A. P. 2  0 5 2 5 9 2  
vom 9/8.1935, ausg. 1/9.1936.) F r a n z .

Compagnie Franęaise de Produits Chimiques et Matiśres Colorantes de 
Saint-Clair-Du-Rhóne, Rhóne, Frankreich, Leukoverbindungen der Thioindigofarb- 
sloffe. Man reduziert Thioindigofarbstoffe in Ggw. von A. ohne Zusatz von Alkali 
bei erhohter Temp. Man yerriihrt 6,6'-Dichlor-4,4'-dimethyl-2,2'-bislhionaphthenindigo, 
10%ig. Pastę, m it W. u. A. bei 90—95°, gibt bei 75® Na-Hydrosulfitpulver zu, halt 
1/2 Stde. bei 75—80°, laBt erkalten u. filtriert die braunlichgelbo Leukoverb. In  ahn- 
licher Weise kann man die Leukoverb. des 6,6'-Diathozy-2,2'-bisthionaphthenindigo, 
herstellen. Dio Leukoyerbb. eignen sich besonders zur Herst. yon Drucken. (F. P. 
800 625 vom 11/4. 1935, ausg. 15/7. 1936.) F r a n z .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Flastisclie Massen.
O. Jordan, Die Entwicklung der Anstrichmittel auf uńssensćhaftlicher Grundlagc 

in den wichtigsten Industriddndem. Vortrag. Oberblick uber den Stand der synthet. 
Rohstoffe zur Herst. von Anstrichmitteln. (Angew. Chem. 4 9 . 815—21. 14/11. 1936. 
Ludwigshafen.) WlLBORN.

Gerhard źeidler, Ober die voraussichtliche Entwicklung der Jiohstofflage fiir Farben 
und Lacke. (Farben-Ztg. 41 . 1187—88. 1210—11. 5/12. 1936. Berlin.) W ilb o rn .

A. W. Pamfilów, Elekłrochemische Methoden in  der Lackfarbenindustrie. Uber die 
Herst. von Mineralfarben in der Technik nach elektrochem. Verff. (Trans. Inst. chem. 
Technol. Ivanovo [USSR] [russ.: Trudy Iwanowskogo chimiko-technologitscheskogo 
Instituta] 1. 132— 38. 1935.) Sc h ó n f e l d .

A. W. Pamfilów, Sćhwarze Farbę am  Torf. Nach K is SLITZYN (R uss. P. 8116) 
wird eine schwarze Torffarbe („Torfel") in folgender Weise bereitet: Der Rohtorf wird 
mit Al-Alaun u. NaCl behandelt, hierauf m it Halbgoudron yermischt. u. der Ticftemp.- 
Verkokung unterworfen. Der Halbkoks wird m it h. W., Lauge u. HCl im Autoklayen 
ausgelaugt. Das Prod. ist grobkrystallin. u. nur ais minderwertige Malerfarbe yer- 
wendbar u. nicht etwa in der Gummierzeugung. Die Yorbehandlung des Torfes u. 
das Auslaugen der Asche sind iiberflussig. Das Prod. yerteilt sich gut in yerschiedenen 
Medien. (Trans. Inst. chem. Technol. Ivanoyo [USSR] [russ.: Trudy Iwanowskogo 
chimiko-technologitscheskogo Instituta] 1. 158—61. 1935.) Sc h ó n fe l d .

G. G. Sward und Francis Scofield, BituminSse Amtńchmiltel. Anwendungs- 
moglichkeiten fiir Anstrichstoffe auf Asphait-, Teer- u. Pechbasis. Eingehende Verss. 
zeigten, daO die K u r z p r i i f u n g  zur Beurteilung yon Dachanstrichmitteln wohl 
geeignet ist, daB aber die Ergebnisse mit Vorsieht auszuwerten sind. (Nat. Paint, 
Vamish. Lacąuer Ass. Sci. Sect. Circular 1936- 154—69.) WlLBORN.

A. Neubauer, Schutzanstriche fiir  Apparałe, Behalter und Rohrlciiungen, Ver- 
hinderung des Rostens. (Obst- u. Gemiise-Verwertg.-Ind. 23 . 758—59. 26/11. 1936.) Gt>.

Fritz Ohl, Anstriche. und Lackierung von Metallen im  Lichte neuer Ersatzsloffe 
und Werkstoffe. Hinweise auf dic Verwendungsmoglichkeiten yon Alkydharzen, Bern
stein-, Harz- u. Tranfimissen. (Oberflachentechnik 13. 243—45. 3/11. 1936.) ScHEIF.

R. M. Burns und H. E. Haring, Die Bestimmung des Korrosionsterhallens vcm 
gestrichenem Eisen. Inlialtlich ident. m it der C. 19 3 6 . I I . 370 referierten Arbeit. (Paint 
Colour Oil Yarnish Ink  Lacąuer Manuf. 6 . 281—83. 322—23. Okt. 1936.) S c i i e i f e le .

George Feamley, Anstrichschddm au f Putzflachen. (Canad. Chem. Metallurgy 
20. 254. 256. Aug. 1936. — C. 19 3 6 . I I .  3206.) S c h e i f e le .
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A. Foulon, Neuheiten der LackhersMlung. Ober neuorc Erfindungen, wie Lacko 
aus Phenolformaldehydresitolen, iiberclilorierteii Polyrinylhalogeniden, Harze aus 
mehrwertigen Alkoholen, mehrbas. Sauren u. Alkylcellulose, Harze aus Halogen - 
Tetrahydronaphthalinderiw. u. mehrkemigen KW-stoffen. (Farbę u. Lack 1936. 
557—58. 19/11.) W il b o r n .

R. Klose, Yergleich der Lacke und Farben untereinander. Allgemeine Angaben 
iiber Eigg. u. Anwendung von Olfarben, Kopal-, Kolophonium- u. Kunstharz-Ollacken, 
Asphalt-, Nitrocellulose-, Spiritus- u. Kunstharzlacken. (Techn. Zbl. prakt. Metall- 
bcarbg. 4 6 . 729— 32. Okt. 1936.) S c h e i f e l e .

— , Oiticicaol. Verh. von Oiticicaól-Harzesterlaeken, Oiticicaól ais Holzólersatz. 
Oiticicaol ais Lackćil. (Paint Technol. 1. 14—18. 54—58. Febr. 1936.) SCHEIFELE.

F r. Kolkę, Tallolfeltsaure. Krit. Botrachtung der lacktechn. Eigg. (Farben-Ztg. 
41. 1186. 28/11. 1936.) W il b o r n .

E. Fonrobert, Holzdllacke. Im wesentlichen ident. mit der C. 1936. I. 3920 
refcrięrten Arbeit. (Paint Technol. 1. 327—30. Sept. 1936.) W il b o r n .

E. H. Causey, Kun&lharzenthallende Industrielacke. Kurze Obersicht iiber die 
Entw. der Kunstharzlacke. (Mod. Plastics 14. Nr. 2. 304—06. Okt. 1936. E. I. du 
Pont de Nemours & Co.) W . W O LFF.

H. F. F rank , Oberzugslacke fiir  Wei/iblech. Eigg. u. Verarbeitung klarer u. wei Ber
Ol- u. Cellulosclacko fiir WeiGblech, die teilweise ziehfahig u. alkoholbestandig sein 
miissen. (Metal Clean. Finish. 8 . 585—86. Sept. 1936.) S c h e i f e l e .

A rthu r Jones, SaurebesUindige Lacke, besonders fiir Weiflblechdosen fiir Lebens- 
mitiel. Verschicdene Yorschriften unter Verwendung von Kopal, Cumaron- u. Phenol- 
harz. (Paint Technol. 1. 330. 337. Sept. 1936.) W ILBORN.

A. I. Medwedew, Die mechanischen Eigensehaften der Filme aus gemischten Nilro- 
celMoselacken. (Vgl. C. 1935- I. 332.) Dehnungsverss. von Filmen aus mit Polyvinyl- 
acctat gemischten Nitrocelluloselacken bestatigen die giinstige Wrkg. des Zusatzes 
auf dio elast. Eigg. der Hautchen. Die mechan. Eigg. der Nitrolackfilme werden auch 
durch Zusatz von Glyptalharzen verbessert. Die meclian. Eigg. der Nitrocellulosefilme 
werden durch Enyiirmen verandert. Die Festigkeit wird stark herabgesetzt, wahrend 
die Delinbarkeit erhoht u. die Sehwiichungszeit nach P o l a n y i  vermindert wird. Bei 
50° sind die elast. Eigg. der Filme mit Polyvinylacetat niedriger, m it Glyptalharzen 
hóher ais die der reinen Filme. Dio Methode von P o l a n y i  hat sieh ais sehr empfindlich 
bei der Best. der elast. Eigg. der Filme erwiesen. (Trans. Inst. chem. Technol. Ivanovo 
[USSR] [russ.: Trudy lwanowskogo chimiko-technologitscheskogo Instituta] 1. 204 
bis 213. 1935.) ' S c h ó n f e l d .

W. W. Shebrowski und S. G. Tschisstowa, Die Anwendung von Butylbuiyral, 
Methyliilhylkelon und Diddoratlian ais Losungsmitłel fiir Nitrolacke. Auf Grund von 
Unterss. iiber die Eignung von aus Nebenprodd. der SK-Herst. gewonnenen Lósungsmm. 
fiir die Auflsg. von Nitrocelluloselacken kommen dio Vff. zu nachstehenden SchluB- 
folgerungen: 1. Butylalkohole aus don Ruekstanden der SK-Herst. konnen auf Athyl- 
butyrat, Butylbutyrat, Methylathylketon u. Prodd. der gemeinsamen Oxydation von
A. u. Butylalkohol (I) verarbeitot werden; 2. diese Prodd. versehlcchtem nicht die 
mechan. Eigg. der Lackfilme (Festigkeit, Elastizitat u. Hiirtc); 3. in Autolacken ist 
dio Moglichkeit Torhanden, einen Teil der Acetate durch Athyl- oder Butylbutyrat 
oder I  zu ersetzen; 4. in Mobellaeken kann das ganzc Acetat durch Butylbutyrat, 
Methylathylketon u. I  ersetzt werden; 5. Diehlorathan kann bei den Nitrolacken in 
Mengen bis zu 20—25% ohne Verschlechterung der Eigg. der Lackfilme benutzt werden;
6. die Priifung der unter Benutzung neuer Lósungsmm. erzeugten Nitrolackuberziige 
gegen atmosphar. Einflusse innerhalb 6 Monaten zeigte keinen Unterschied gegen- 
iiber gewóhnlichen Lósungsmm. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promyschlennost organi- 
tscheskoi Chimii] 1. 28—31. Jan. 1936.) V . F u n e r .

N. F . N ikołajew und M. A. Ssinelobow, Chemische Einwirkungen beim ,,Ab- 
zapfen“. Durch Behandeln der Baumeinschnitto m it 60%ig., be3ser bis konz. H 2S04, 
konnte derHarzfluB u. die Harzausbeute sehr gestcigert werden. (Holzchem. Ind. [russ.: 
Lessochimitscbcskaja Promyschlennost] 5. Nr. 6. 4—9. Juni 1936.) S c h ó n f e l d .

J . R. Sanborn, Durch Pilze erzcugte Gummen. Hinweis auf die Móglichkeiten, 
mit Hilfe von Mikroorganismen zu gelatinósen, schleimigen, yiseosen, lederartigen 
oder gummiartigen Massen zu gelangen. (Ind. Engng. Chem. 28. 1189—90. Okt. 1936. 
Cambridge, Mass., V. St. A.) '  W. WOLFF.
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E. Bures und A. Masarek, Ober die Kondensation von Phenolen mit Formaldehyd. 
Zur Unters. der Eigg. der Kondensationsprodd. wurden Reihcnverss. mit verschiedenen 
Phenolen (molekulare Mengen von reinem Plienol, Carbolsdure, o-, m- u. p-Kresol, 
Braunkohlenleerphenole) u. 40%ig. CH20  auf dem W.-Bade durchgefiihrt, unter Zusatz 
yon 1% Katalysator. Am schnellsten reagierte m-Kresol, das sohon bei Raumtemp. u. 
obne Katalysator beim Schutteln mit CH20  ein piast, gummiartiges Prod. ergab. Mit 
reinem Phenol wurden helle Harze erhalten. Die Harzbldg. war bei m-Kresol am 
schnellsten, bei Phenol u. o-Kresol war sie gleich groB. Am langsamsten reagierte 
p-Kresol; das Kondensationsprod. lieB sich auch mit den aktivsten Katalysatoren u. mit 
uberschussigem CH20  nicht in das Resit iiberfiihren. Techn. Phenol reagierte schneller 
ais reines. Von Katalysatoren waren die starksten Basen u. Sauren am wirksamsten. 
NH, reagiert zunachst mit CH20  zu Urotropin. Bei Anwendung von Hexamethylen- 
telramin, niederer Temp. u. in Ggw. von A. oder Aceton gelang es, eine Reihe von 
krystallin., wohldefinierten Phenolaminadditionsverbb. zu isolieren. Durch Vermischen 
der gesatt. wss. Lsgg. von Phenol u. Hexamethylentetramin wurde Hezamethylenietr- 
amintriphenol, F. 124° (Zers.), erhalten. In alkoh. Lsg. bildete sich CaHn Ni -C0HeO,
F. 176,5° (Zers.). In Acetonlsg. bildeten sich krystallin. Verbb. yom F. 80, 112, 125, 
160—161°. Die Verbb. zers. sich iiber dem F. zu gelben Harzen. Zur Gewinnung defi- 
nierter Verbb. wurden 500 g Phenol in 400 ccm 40°/oig. CH20  gel., wobei eine Abkiihlung 
von 20 auf 4° stattgefunden hat. Das Gemisch wurde ohne Katalysator 50 Stdn. auf 
dem W.-Bade erhitzt. Das gebildete hellgelbe Harz wird bei Erhitzen sirupos; es wurde 
mit W.-Dampf dest. (die wss. Schicht enthielt noch 18 g Phenol). Im Destillat wurden
48 g Phenol gefunden. Das Harz (408 g) wurde mit W. digeriert. Dio wss. Extrakte 
schieden bei Erkalten Krystalle aus. Die Ausbeute an diesen krystallin. Zwischenprodd. 
wird durch die Ggw. von Phenol sehr herabgesetzt. Durch UmkrystaOisieren der ersten 
Krystalle wurden Blattchen u. Nadeln erhalten. Vom anhaftenden Harz konnten sie durch 
Umkrystallisieren aus W. -j- einige ccm A. bofreit werden, nach Zusatz von Knochen- 
kohle. Durch fraktionierte ICrystallisation in 5°/0ig. wss. Lsg. wurden sie ais 4,4' -Dioxy- 
diphenylmethan, F. 160°, u. 2,4'-Dioxydiphenylmethan, F. 118—119°, isoliert-. Ihre 
Struktur wurde durch Synthese bestatigt. 20 g Diphenylmethan wurden nach STAEDEL 
(Liebigs Ann. Chem. 283 [1894]. 155) zu 4,4'-lJinitrodiphenylme.lhan (Hauptmenge).
F. 184°, u. 2,4'-Dinitrodiphenylmethan, F. 118°, nitriert. Die 4,4'-Dinitroverb. bildet 
schwach gelbe Nadeln, gerade Auslóschung, monoklin, n =  1,530. Die 2,4'-Verb. bildet 
monokline Saulchen. Sie wurden zu den Aminoverbb. reduziert, diazotiert u. in die 
beiden Dioxyverbb. umgewandelt. 2,4'-Dioxydiphenylmethan, F. 118—119°, bildet mkr. 
weifie Nadeln, triklin. Das 4,4'-Dioxyisomere bildet glanzende Saulchen. Dibenzoyl- 
verbb.: der 2,4'-Verb. F. 115°; der 4,4'-Verb. 156°. Aus der Mutterlauge der wss. Harz- 
ausziigo wurden nach Verdampfen u. Stohenlasscn des Ruckstandes nach langerer Zeit 
noch Krystalle yom F. 86° erhalten, welche mit o-Oxybenzylalkohol ident. waren. Mit 
CH20  reagierte das 4,4'-Dioxydiphenylmethan langsam, etwas schneller das 2,4'-Iso- 
mere, besser das Gemisch; bei Zusatz alkal. Katalysatoren wurden resolartige Prodd. 
erhalten. Mit Hesamethylentetramin bildet die 4,4'-Dioxyyerb. in wss. Lsg. eine 
krystalline Additionsverb. vom F. 150° (Zers.). Die Oxydation mit L uft oder alkal. 
KMn04 fiihrte die beiden Zwischenprodd. u. Harze in braune Stoffe iiber, welche in der 
rotvioletten alkal. Lsg. durch Sauren ais braune amorphe Massen ausgeschieden wurden. 
Die Verbb. lieBen sich mit diazotiertem p-Nitranilin kuppoln. Das Harz wurde in alkal. 
Lsg. mit der 4-fachen Menge der Diazoverb. zu einem in alkal. Lsg. rotyioletten, in 
saurem Medium gelbbraunen Farbstoff gekuppelt. (Ćasopis ćeskoslov. Lćkamictva 16. 
177—88. 1936. Prag.) Sc h o n fe l d .

S. D. Douglas und W. N. Stoops, Die Polymerenverteilu?ig in Vinyleslerharzen. 
Am Beispiel eines Vinylch.loridvinylacetatmischpolymerisats werden die Moglichkeiten 
zur Ermittlung des durehsehnittliehen Mol.-Gew. besprochen; am geeignetsten sind in 
diesem Falle Viseositatsmessungen. Zur Best. des Anteiles der yerschiedenen Polymeren 
wird das Harz in Aceton gel. u. mit Aceton-W. fraktioniert gefallt, wobei indessen infolge 
der gegenseitigen Loslichkeit der benachbarten Polymerenbander Fehler auftreten. 
Durch fraktionierte Extraktion erhalt man genauere Ergebnisse, die fiir die untersuehten 
Harzo unter Hinzusetzung der physikal. Konstanten der einzelnen Fraktionen tabellar. 
wiedergegeben werden. (Ind. Engng. Chem. 28. 1152—55. Okt. 1936. South Charleston, 
V. St. A., Carbide & Carbon Chem. Corp.) W . WOLFF.

E. Matui, Olldslichc Kunstharze. Zus. u. Eigg. yon ólloslichen Kunstharzen aus 
Noyolak u. Kolophonium. Untersucht wurde noch die direkte Synth. von Kunstharzen
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aus Phenol, CH20  u. Kolophonium. Ein Harz ans den 3 Komponenten (1 :1 : 1) (in 
Ggw. von 0,1 Essigsaure) hatte die SZ. 78, Erweichung 65°, Schmelzen 80°, yólliges 
Schmelzen 112°. Ein Harz aus 15 Phenol, 15 Formalin u. 25 Kolophonium (+  1,5 Essig
saure) entspraeh Albertol 829; es hątte die SZ. 21, Erweichung 80°, yólliges Schmelzen 
130°. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 218—19 B. Juli 1936. Kioto,
U niv.) S c h ó n f e l d .

D. K. Bancroft, Giefiharze — und wie sie verwendet werden. Obersicht. (Mod. 
Plastics 14. Nr. 2. 26—27. 86. Okt. 1936. Amer. Catalin Corp.) W . W O L F F .

N. D. Hanson und S. M. Silverstein, Harzłafeln und -platten. Eigg. u. Ver- 
wendung. (Mod. Plastics 14. Nr. 2. 198—200. 202—05. Okt. 1936. Bakelit© Corp. u. 
Bakelite-Rogers Co., Inc.) W . W O L F F .

Edward F. Bachner, Pressen — wie sie hergestellt und verwendet werden. (Mod. 
Plastics 14. Nr. 2. 112—14. Okt. 1936. Chicago Molded Prod. Corp.) W . W o l f f .

Erie Beach, Ealtpressen. Verarbeitung u. Verwendung yon KaltpreBmassen. 
(Mod. Plastics 14. Nr. 2. 189—94. Okt. 1936. Garfield Manufacturing Co.) W . W o l f f .

C. W. Blount, Phenolharz-Prefimasscn. Allgemeiner Oberblick iiber ihre Herst.,
Eigg. u. Verwendung. (Mod. Plastics 14. Nr. 2. 18—19. 99—104. Okt. 1936. Bakelitc 
Corp.) W . W o l f f .

Whiting N. Shepard, B a m s t o f f - F o r m a l d e h y d - P r e f i m a s s e n .  Eigg. u. Verwendung. 
(Mod. Plastics 14. No. 2. 20—21. 81—85. Okt. 1936. Plaseon Co., Inc.) W . W o l f f .

Carleton Ellis, Die Fachausdriicke auf dem Gebiete der plastischen Massen. (Mod. 
Plastics 14. Nr. 2. 313—14. Okt. 1936.) W . W o l f f .

Carleton Ellis, Ausgewahlte Bibliographie iiber plastische Massen. (Mod. Plastics 
14. Nr. 2. 311—12. Okt. 1936.) _ W . W o l f f .

D. R. Wiggam, Plastische Massen aus Athylcellulose. Eigg. u. Verwendung.
(Mod. Plastics 14. Nr. 2. 31. 107. Okt. 1936. Hercules Powder Co.) W . W O L F F .

Spencer E. Palmer, Plastische Massen aus Celluloseacetat. Eigg. u. Verwendung. 
(Mod. Plastics 14. Nr. 2. 22—23. 98. Okt. 1936. Tennessee Eastman Corp.) W . W o l f f .

R. K. Eskew, Gereinigte Holzcellulose ais Fiillstoff. Eigg. u. Verwendung von 
Solka. (Mod. Plastics 14. Nr. 2. 59—62. Okt. 1936. Brown Co.) W . W o l f f .

J. Delmonte, Das Fertigmachen der Oberflachen von Gegenstanden aus Kunst- 
stoffen. Obersicht iiber das Sehleifen u. Polieren. (Mod. Plastics 14. Nr. 2. 262—72. 
Okt. 1936.) W . W o l f f .

J. Delorme, Fabrikationsfehler in der Industrie der plastischen Massen. Es werden 
die liauptsachlichsten Fehler, die bei der Herst. von Celluloid, gehartelem Casein u. 
P henolformaldehydharzen auftreten konnen, geschOdert u. Angaben gemacht, auf welche 
Ursachen diese Fehler zuruckzufuhren sind. (Rev. gćn. Mati&res piast. 12. 285—87. 
Okt. 1936.) W . W o l f f .

G. Petrow und Ja. Schmidt, Uber die Methoden der quantitaliven Bestimmung 
von Phenol in Phenolaldehydharzen. Die alkal. Harzlsg. wurde mit 10%ig. H 2S 04 
angesauert u. das Phenol aus der Emulsion wie folgt ausgesehieden: 1. durch Dest. bis 
zum Abtreiben des Phenols u. dessen Best. im Destillat; 2. Filtration der Emulsion, 
Dest. des Filtrats u. Phenolbest. im Destillat; 3. Filtration u. Phenolbest. im Filtrat. 
Nach 1. wurden hóhere Phenolwerte erhalten ais bei 2. u. 3.; mit dem Phenol gehen also 
auch Kondensationsprodd. m it CH„0 u. Zers.-Prodd., welche ebenfalls Br2 addieren, 
iiber. Bei 2. u. 3. wurden gleiche Phenolwerte erhalten. An wss. PhenoOsgg. ausgefiihrte 
Analysen zeigen, daB die gravimetr. Methode die genaueste ist: 50 ccm l% ig. Phenollsg. 
wurden tropfenweise m it Bromwasser bis auf Verschwinden der schwachgelben Farbę 
yersetzt. Der Nd. wurde filtriert, das Tribromphenol mit H20  gewaschen, bei Raum- 
temp. an der Luft u. iiber CaCL, getrocknet, in A. gel., der A. in Petrischalen verdunstet 
u. der Riickstand im Exsiccator getrocknet. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promysehlennost 
organitscheskoi Chimii] 2. 102—04. Juli 1936.) SC H Ó N FE L D .

G. M. Kline und B. M. Axilrod. Methoden zur Priifung von plastischen Massen. 
Es werden Verff. zur Ermittlung der Lichtdurclddssigkeit, der Trubung, der Kratzwider- 
standsfahigkeit u. der Schntitharte piast. Massen beschrieben u. zahlenmaBige Angaben 
iiber die Eigg. yerschiedener Kunststoffe bei der Priifung nach diesen Methoden ge
macht. Zum SchluB wird auf die Notwendigkeit der Festsetzung gleichartiger Analysen- 
methoden hingewiesen, um bessere Cbereinstimmung der Ergebnisae von y e r s c h ie d e n e n  
Quellen zu eireichen. (Ind. Engng. Chem. 28. 1170—73. Okt. 1936. Washington, 
V. St. A., Nat. Bur. of Standards.) W . W o l f f .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Pigmenten. Dic 
Rk. von aromat. o-Dinitrilen mit Metallen oder Metallverbb. zu Farbstoffen wird in 
Ggw. yon Losungsmitteln, wic Pyridin oder Chinolin bzw. Mischungen dicfeer u. gc- 
gebenenfalls anderen organ. Yerdunnungsmitteln durchgefiilirt. Bei der Verwendung 
von Pyridin bzw. Chinolin ais Rk.-Komponente werden von diesen yerschied. Losungs- 
mittel angewendet. Beispiel: 20 (Teile) Phthalodinitril, 8,45 CuCl2 u. 2 reines Pyridin 
werden in 100 Mesitylen etwa 5 Stdn. bei 162° erhitzt. Ausbeute 85% der Theorie. 
(F.P. 804361 vom 31/3. 1936, ausg. 22/10.1936. D. Prior. 4/4.1935.) N i t z e .

Firestone Tire & Rubber Comp., Akron, Oh., iibert. von: Charles R. Park, 
Cuyahoga Falls, Oh., V. St. A., Oemnnung von Pigmenten aus Niederschlagen, dad. gek., 
daB den nassen Sclilammen Schutzkoll., z. B. NH4-Stearat, -oleat, Triatbanolamin- 
stearat, -palmitat, u. Holzteer, Kresol, Harzol, Terpentinól zugegeben werden. Durch 
Kolloidmuhlen oder Lufteinblasen wird ein Schaum gebildet, der getrocknet u. ge- 
mahlen wird. Die Pigmente bilden keine harten Agglomerate u. sind leicht in Farben 
u. Kautsohuk einzumischen. (A. P. 2 047128 vom 3/5. 1932, ausg. 7/7.
1936.) S C H R E IB E R .

M. Evrard, Frameries, Belgien, Schnell trocknende unscliadliclie. Farben. Sie ent- 
lialten ein Gemenge von weiBem Gummilack (?) u. Wachs (175 g), CH30H. (500 g) 
u. T i02 (75 g). Die Misehung wird im W.-Bad erwarmt u. dreimal aufgekoeht. (Belg. P. 
409 647 vom 25/5. 1935, Auszug yeroff. 30/9. 1935.) N it z e .

Muralo Comp. Inc., New York, iibert. von: Carl Iddings, Staten Island, und 
John N. Kennedy, Brooklyn, N. Y., V. St. A., Nichtschaumendes Anstrichmittd, ent- 
haltend Casein (I), Losungsmm., z. B. NH,F, NaOH, Na,B40 7, Ca(OH)2, Pigmente, 
z. B. CaC03 u. Fiillstoffe, z. B. Ton, Talkum (II), sowie Diatliylphthalat (III). —
37,4 (Teile) II, 30,15 CaC03, 15,1 Ca(OH),, 12,3 I, 3 Ton, 2 III, 0,05 Konseryierungs- 
raittel. (A. P. 2 045 551 vom 9/9. 1935, ausg. 23/6. 1936.) S c h r e i b e r .

International Printing Tuk Corp., New York, V. St. A., und Arthur Harold 
Stevens, London, England, Herstellung einer Olfarbe, dad. gek., daB aus einem nassen 
Pigment, Emulgator, z. B. Seife, Ol u. W. eine Emulsion gebildet, diese alsdann unter 
Ausfallen des Emulgators, z. B. in Gestalt einer in W. unl. Erdalkali-, Mg-, Al- oder 
Pb-Seife, u. Abscheiden des W. zerstort wird. — Zu 100 (Teilen) des Ba-Salzes von 
Litliólrot R  in wss. Suspension werden 100 Leinolfimis, weleher in 400 W. unter Zu- 
hilfenahme von 5 Na-Oleat emulgiert ist, gegeben. Auf Zugabe von 5 BaCL bricht 
die Emulsion unter Abscheidung von W. (E. P- 452 556 vom 2/1. 1936, ausg. 24/9.
1936.) S c h r e i b e r .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, Oh., iibert. von: Paul C. Lemmennan und 
William K. Schweitzer, East Cleyeland, Oh., V. St. A., Oberzugs- und Klebmiltd, 
anthaltend in wss. Lsg. ein Alkalisilicat (Me„0 : Si02 =  1 : 1,5 oder 1  : 4) u. nieht 
iiber 1% eines sulfonierten aliphat. Alkohols m it mehr ais 7 C-Atomen. Starkę, kolloidale 
Tone, Mehle konnen zugesetzt werden. Die M. eignet sieh zum Oberziehen von Metall- 
oberflachen. (A. P. 2 045153 vom 1 / 12 . 1933, ausg. 23/6. 1936.) S c h r e i b e r .

Walter Villa Gilbert, Croydon, England, Halbfestes Korrosionsschutzmittd fiir  
ruhende Oberfldchen aus Metali, Holz, Stein, bestehend aus Wachs, Vaseline, Stcari n 
oder Mineralol, Cr-Verbb., z. B. Na2Cr20 7, Cr20 3, ZnCr04, Pigmenten, Fiillstoffen, 
wie Holzmehl, Kalk, Asbest, u. Glycerin. — 95 (Teile) Paraffin, 5 ZnCr04, oder 
80 Vaseline, 5 ZnCrO,. 15 TiO„. (E. P. 454306 yom 28/3. 1935, ausg. 22/10.
1936.) S c h r e i b e r .

Inertol Co., New York, N. Y., iibert. yon: Lee Holtz, Huntington Park, Cal., 
V. St. A., Schutzbekleidung fu r  in die Erie verlegte Rohre. Man iiberzieht^ das Rohr 
zunaehst mit einer Grandierfarbe, die z. B. aus 20—25 (%) Asphalt, 80—85 Eisen- u.
15—20 Si02-Pigmenten, sowie 55—65 Losungsm. besteht. Hierauf folgt ein weiterer 
Oberzug aus Asphalt oder aus einer z. B. aus 50 (Teilen) Phenol-CH20-Harz, 30 Stearin- 
pech u. 200 Amylacetat bestehenden Misehung. Auf diese Schicht werden nun 2 Lagen 
eines blattfórmigen, Cellulose enthaltenden Materials, z. B. Celluloseacetat, in der Weise 
spiralfórmig gewickelt, daB sieh jeweils die einzelnen Windungen zum Teil iiberdecken. 
Hierauf folgt ein weiterer Asphaltiiberzug u. abschlieBend eine Umhullung mit Kraft- 
zellstoff. (A. P. 2 054769 y o m '22/7. 1935, ausg. 15/9. 1936.) S c h w e c h t e n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Charles Rutland Barsby, Liver- 
pool, und Harvey Richard Lyle Streight, Runcorn, England, Saurebestandiger Uberzug 
fiir Rolirleitungen, Tankanlagen, enthaltend 20—60% Chlorkautschuk (I; mindestens 
65% Cl), Chlornaphthalin (II; 5,5—60% Cl), chloriertes Paraffin (III; 45—50% CI),
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gegebenenfalls Fiillstoffe, z. B. Asbcst. — 100 (Teile) III, 100 II werden bei etwa 
145° m łt 5 CaO u. 100 I zusammengeschmolzen. (E. P- 450 683 vom 18/1. 1935, 
ausg. 20/8. 1936.) S c h e e i r e e .

H. Schenk-Howald, Erlenbaeh, Sehweiz, Herstdlung eines Impragniermittds fiir  
Bauteile, dad. gek., daB Mineralol (D. 0,85—0,95; Viscositat 2—6° Engler bei 50°), 
Leinol u. Holzol in 12—20% W., das sulfonierte Ole, Pektin oder Cholesterin enthalt, 
emulgiert werden. Auch Japanwachs kann zugesetzt werden. — 50 (1) Mineralol, 
15 Leinol, 10 Holzol, 20 W. u. 5 kg sulfoniertes organ. Ol werden emulgiert u. homo- 
genisiert. Nach dem Verdiinnen der Pasto wird diese unter hohem Druck auf Stein, 
Putz, Holz, Farbanstriche o. dgl. aufgespritzt. (Schwz. P. 184 020 vom 23/7. 1935, 
ausg. 17/8. 1936.) S C H R E IB E E .

David Julian Błock, Winnetka, III., V. St. A., Farbenentferner, bestehend aus
0,75 (Teilen) CaHP04, 2 bas. Zn-Sulfoxylatformaldehyd, 2 Na,S20 4 u. 1,5 NaHSO., 
An Stello des CaHPO, kann auch (NH,1)„HP04 Verwendung finden. (A. P. 2 046317 
vom 27/7. 1934, ausg. 7/7. 1936.) '  S c h e e i b e r .

Burgess Cellulose Co., Freeport, 111., ttbert. von: Arlie W. Schorger, Madison, 
Wis., V. St. A., Herstellen von Stereotypiematempappen. Die Pappen werden ober- 
flachlich m it einer Cellulose beim Erhitzen yerkohlenden Lsg., z. B. Sulfanilsaure 
u. A12(S04)3, o-Chlorbenzoesaure getrankt u. in feuchtem Zustand erhitzt, so daB dio 
Feuchtigkeit schnell u. vollstandig ausgetrieben wird. (A. P. 2 041092 vom 28/11.
1933, ausg. 19/5. 1936.) K i t t l e e .

William Burton Wescoti, Dover, Mass., V. St. A., Fladidruckplatte aus A lu
minium. Durch Behandeln der P latte mit li. Lsg. yon Alkalialuminat wird ihre 
Oberflache mit einer mikroporosen Schicht A120 3 uberzogen. (E. P. 454283 vom 
21/5. 1935, ausg. 22/10. 1936.) ” K i t t l e e .

H. Renck, Hamburg, Amalgamdruck. Die nicht druckenden Stellen werden mit 
einer wss. Lsg. von Hg-Salzen behandelt. Eino geeignete Vorr. wird beschrieben. 
(Belg. P. 408 064 vom 23/2. 1935, ausg. 8/7. 1935. D. Prior. 23/4. 1931.) K i t t l e e .

Western Electric Co. Ind., New York, N. Y., iibert. von: Mient Westra, West- 
field, N. J ., V. St. A., Herstdlung von Druckplalten zur Nachahmung von Holzmuste- 
rungen. Eine Holzplatte wird mit einer Drahtburste oder mittels Sandstrahlgeblase 
ihrer weicheren Teile entledigt, m it Graphit diinn bestrichen u. in einem CuS04-Bad 
galvanisiert. Man erhalt einen Cu-Druckstock, von dem auf Acetylcellulose- oder 
PhonoI-HCIIO-Platten Abziige hergestellt werden. S ta tt dessen kann man auch einen 
WachsabguB der Holzmaserung herstellen u. diesen auf Gips abbilden, der zuvor, 
um ihn fiir Tinte undurchlassig zu machen, m it Waehs oder Schellack uberzogen worden 
ist. (A. P. 2 019 590 vom 6/11. 1931, ausg. 5/11. 1935.) S a l z i i a n n .

Industrial Patents Corp., Chicago, 111., V. St. A., iibert. von: Charles Taylor 
Walter, Bedrucken lierisdier Stoffe, insbesondere von natiirlichcn Wurstddrmcn. Es 
wird eine Druckfarbe verwendet, die ein EiweiBfallungsmittel, z. B- HCHO enthalt, 
wodurch die Drucke wasser- u. raucherfest werden. (E. P. 447 368 vom 1/11. 1935, 
ausg. 11/6. 1936. A. Prior. 27/5. 1935.) K i t t l e r .

Cyril Frederick Percy Millar, Manchester, England, Herstellen von Druckfarben- 
bindemitleln durch Zers. von vulkanisiertem Kautschuk, der auch Gewebe enthalten 
kann, durch Hitzeeinw. in Ggw. von pflanzlichen oder minerał. Olen u. Entfernen 
der stark riechenden Zersotzungsstoffe. (E. P. 444 683 vom 27/11. 1935, ausg. 23/4.
1936.) K i t t l e r .

Kast & Ehinger G. m. b. H., Stuttgart-, Alkolwltiefdruckfarbtn. In  einer Lsg. von 
Schellack u. einem schwaeh alkal. wirkenden Stoff, z . B. Borax, in A. w e r d e n  Farbstoffe 
fein Y e r te i l t .  An Stello von A. kann auch ein anderer Alkohol Y e rw e n d e t  w e r d e n .  
(D. R. P. 636 311 K I .  151 vom 30/10. 1932, ausg. 6/10. 1936.) K i t t l e r .

Giorgio Schisas, Florenz, Lackienerfahren fiir transparenten Emaillelack. Metali- 
teile, insbesondere von Fahrradern, werden mit einem Rostschutzmittel, z. B. Fe,03, 
versehen, dann m it einem gebrauchlichen teerhaltigen Emaillelack uberzogen, den 
man oberflachlieh antrocknen laBt, mit Al-Pulver bestreut u. bei 180° gebrannt. Hier- 
auf folgt ein Anstrich mit gefarbten Kopallaek, der bei 100° getrocknet wird. (It. P. 
292781 vom 28/7. 1930.) S a l z m a n n .

Soc. Electro-Cable, Frankreich, Feucrbeslandige Lacke fiir elektrotechnische 
Zwecke. Kondensationsprodd. auf Phenol-Fonnaldehyd-, Amin-Formalddiyd- oder 
Glyptalgrundlage, sowie Naturharze u. Gummilacke oder dereń Gemische werden mit 
hitzebestandigen Weidimaćhem, die diese Harze k. lósen, vereinigt. Die entstandenen
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Lacke, dio mit oder ohne Losungsm. angewendet werden konnen, dienen besonders 
zum Schutz fiir l'exlil- oder Metallitzen um Drahte oder Kabel. Geeignete Weichmacher 
sind z. B. Butylphthalal, Trikresylphosphat (I) u. Tripheńylphosphat. — Z. B. werden 
bei 100° 59 eines Gummilaeks in 41 i gel. (F. P. 800 628 vom 11/4. 1935, ausg. 15/7.
1936.) E b e n .

Glidden Co., Cleveland, Oliio, iibert. von: Theodore A. Neuhaus, Lakewood, 
Ohio, V. St. A., Krystallisierende Lacke. Man erhalt streichbare krystallisierende Nitro- 
cdluloselacke, wenn man Gemische von Xitrocelluloselsgg. mit llarzen, Naphthalin (I), 
Wciclnnachungsmittcln u. geeigneten Lósungsmm. herstellt, die mindestens eine Viseositat 
von 120 Sek. auf ein ,,4 Ford cup“ bei 80° F  aufweisen. — Z. B. enthalt eine solche 
Misehung 34 (liquid ounces) einer Nitrocelluloselsg. in einem Gemisch von A., Toluol, 
Butylacetat u. Essigester, 5 Cyclohexanon, 19 Amylalkohol, l/2 Athylenglykolmono- 
butylather, 4 Harzlsg., */2 Pineól, 3 Campher u. 3 1. Die Viscositśit dieses Lacks betragt
5,6 Poisen bei 80° F. (A. P. 2 037 734 vom 4/5. 1934, ausg. 21/4. 193C.) E b e n .

Fonnica Insulation Co., iibert. von: John D. Cochrane, Cincinnati, O., V. St. A., 
Lack auf Harnstofformaldehydharzgrundlage. Man erhalt nicht rissigwerdende Lack- 
filme, wenn man einen Lack aus 80 einer Harnstoff-CH20-Harzlsg., dic 50°/o festes 
Harz enthalt (I), 15 T i0 2 u. 5 fein gemahlener Papierfaser herstellt. Einen durch- 
sichtigen Lack erhalt man aus 95 I u. 5 Papierfaser. Bei Fortlassung der letztoren mufi 
der Emaillack 80 I u. 20 T i0 2 enthalten. (A. P. 2038 345 vom 20/7. 1933, ausg. 21/4.
1936.) " E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Paul L. Salzberg, Wilmington, 
Del., V. St. A., Mischungen aus Cdlidosederimlen. Zur Herst. yon Lacken, Uberziigen 
u. Formkorpem aus Celluloseeslern u. -athern dienen Benzyl- (I), Athyl- u. Allylsaccharose 
ais Losungs- bzw. Bindemittel von geringer Fliichtigkeit neben den iiblichen Lósungsmm. 
u. sonstigen Zusatzen. Im Falle der Verwendung von Celluloseathern ist es vortcilhaft, 
einen Saccharoseiither m it derselben Oxalkylgruppe zu verwcnden, wie sie der Cellulose- 
ather aufweist. — Z. B. wird die besonders vorteilliaft zu verwendende I durch 31/2-std. 
Erhitzen von 200 liohrzuclcer m it 222 Benzylchlorid u. 200 einer 10°/oig. wss. NaOH-Lsg. 
auf 90° auf dem W.-Bade unter weiterem Zusatz der NaOH-Lsg. in Abstandcn von 
15 Min. hergestellt. — Ein klarer Lack wird z. B. aus 10 einer alkoholfeuchten niedrig- 
viscosen Nitrocellulose, 4 Dammarharz, 5 I (3,4 Benzylgruppen auf 1 Mol Saecharose), 
G Trikresylphospliat u. 45 eines aus 30 Athyllactat u. 15 Bzl. bestehenden Losungsm. 
hergestellt. (A. P. 2 037 740 vom 24/1. 1934, ausg. 21/4. 1936.) E b e n .

Jean-Marie Chapelant, FraSltreich, Auffindung von Cellulosdackiaungen. Cellu- 
loselackierungen, besonders an Krafluagen, werden durch ein Mittel folgender Zus. 
aufgefrischt: 5 1 rektifiziertes Bzl., 75 g gepulverter Campher, 20 g Beispuder, 100 ccm 
Paraffinol u. 100 ccm Benzaldehyd. Das Mittel kann auch zur Instandhaltung der 
Oberflache von Autozubehórteilen dienen. (F. P. 800 858 vom 19/4. 1935, ausg. 
21/7. 1936.) E b e n .

Celanese Corp. oi America, iibert. von: George W. Seymour, Cumberland, Md., 
V. St. A., Ldsungsmittd fu r  Cdluloscderivale. Ais neue Lósungsmm. fiir Cellulosedcriw., 
vor allem fiir acetonlosliehes Celluloseacelat dienen dic Methylenather von teilweise 
veratlierten mehrwertigen Alkoholen. Sic werden durch Ein"'. von CHjO, seinen wss. 
Lsgg. oder Polymeren auf dio Teiluther der mehrwertigen Alkohole erhalten. — Z. B. 
werden 2 Athylenglykolmonomethylather mit 1 Paraformaldehyd in Ggw. von 4°/„ der 
Gewichtsmenge der Rk.-Teilnehmer an wasserhaltigem FeCl3 langsam dest. Die beiden 
ersten der 3 bei 92—110°, 110—180° u. 180—200° iibergehenden Fraktionen werden 
mit CaCL versetzt, worauf das Gemisch der sich auf ihnen bildenden Olschicht mit der
3. Fraktión erncut dest. wird. Die bei 197—205° iibergehende Fraktion bildet den Me- 
thylenąther des Monoinethylałhers des Athylenglykols der Formel (CH30CH2-CH20)2CH2. 
Die Ather dienen sowohl, gegebenenfalls im Gemisch mit anderen Lósungsmm., zur 
Herst. von Uberziigen aus Cellulosedcriw., ais auch zur Herst. von Natur- oder Kunst- 
harze enthaltenden Celluloseesler- oder -alherlacken. (A. P. 2 036 303 vom 23/8. 1932, 
ausg. 7/4. 1936.) E b e n .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben bei RoBlau, Gewinnung eines 
Losungsmittds fiir Kohlenwassersloffe, das den Charakter des Terpentinols nicht mehr 
besitzt u. aus Sulfatterpentin (I) erhalten wird, dad. gek., daB man I bei 280—400° u. 
hohem Druck m it H 2 in Ggw. von Verbb. der Metalle der VI. Gruppe des period. Systems 
behandelt u. zu den erhaltenen Prodd. evcntuell geringe Mengen Na hinzufiigt. Ais 
Katalysatoren kommen Mo- oder WrSulfatc in Betracht. Beispiel: 500 g I werden mit
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25 g Mo-Sulfat in einem 4-l-Autoklav yersetzt u. nach dem Einpressen von H 2 bis 125 a t 
auf 340° erhitzt, wobei der Druck auf 250 a t ansteigt. Diese Temp. wird 2 Stdn. lang 
imiegehalten. Nach dem Abkiihlen betragt der Druck 92 at. Das erhaltene Prod. 
bcsteht zu 65% aus einem hydrierten p-Cymol (F. 163—170° u. D .20 0,813) u. teilweise 
aus ICW-stoffen unbckannter Zus. Es eignet sieh an Stelle von Bzn. u. Bzl. zum Losen 
von Lacken, Harzen, Wachsen, Fetten usw. Durch Zugabe von 0,1% Na erhalt das 
Prod. einen angenehmen frischen Geruch. (Polu. P. 21801 vom 29/11. 1933, ausg. 
12/9.1935. D. Prior. 2/12. 1932.) K a u tz .

Low Temperature Carbonisation Ltd., London, und Nansen Flack, Askern bei 
Doncaster, England, Herstdlung von Harzen aus Abicassem. Gaswasser, welches N H , 
enthalt, wird von teerigen Bestandteilen befreit u. m it 0,5% 40%ig. C H fi yersetzt. 
Beim Stehen scheidet sieh ein braunes, hartbares Harz ab. Nach dessen Entfemung 
wird die Fl. aufgekocht. Dabei wird eine weitere Menge gelbes, hartbares Harz (F. 90°) 
gewonnen. Aueh dieses wird entfem t u. die Fl. auf %  ihres VoI. eingedampft. Dabei 
scheidet sieh in fein verteiltem Zustande ein Prod. ab, das beim Erhitzen verkohlt. 
(E. P. 443 899 vom 29/8. 1934, ausg. 9/4. 1936.) N o u v e l .

Standard Oil Development Co., Delaware, ubert. von: Stewart C. Fulton, 
Elizabeth, und John Kunc, Roselle Park, N. J ., V. St. A., Kunstharze. Man ehloriert 
eine zwischen 300—600° F  bei 1 mm Druck sd. Fraktion aus geeracktem Petroleumteer, 
behandelt das chlorierte Destillat bei Tempp. unterhalb 210° F  unter DurchrUhrcn mit 
einem kondensierend wirkenden Metallhalogenid, hydrolysiert das Rk.-Prod., erwarmt 
es darauf, um ólige Anteile durch Dest. zu entfemen, u. zerlegt dann den Dest.-Riick- 
stand mittels eines auszuwahlenden Losungsm. in haraartige u. unl. Prodd. Man erhalt 
Prodd. vom Erweichungspunkt 194—213° F je nach den eingehaltenen Bedingungen. 
Vgl. A. P. 1 981 824; C. 1935. I. 2267; A. P . 2 035 123; C. 1936. II. 1258. (A. P. 
2038 558 vom 30/10. 1931, ausg. 28/4. 1936.) N it z e .

Celanese Corp. of America, ubert. von: George W. Seymour, Cumberland, 
Md., V. St. A., Kunstharze. Kondensationsprodd. von aromat. Aldehyden (Benz-, 
Aminóbenz-, Zimtaldehyd usw.) mit Aceton (I) werden m it verd., wss. Alkalilśg. bis 
zur Harzbldg. erwarmt. Z. B. fiigt man zu einer Mischung von 100 kg Benzaldehyd 
100 1 W. u. 150 I  unter Kiihlung 50 1 einer 10%ig. NaOH-Lsg., laBt 3 Tage stehen, 
sauert an, dest. im Vakuum. Benzalaceton, F. 41°, 1. in I ; es liefert beim Erwarmen 
mit verd. NaOH ein Harz. — Die Prodd. werden mit Cellulosederiw. zu Lacken, 
Filmen, Spinnlsgg. u. dgl. yerarbeitet. Beispiel. 20 (Teile) Celluloseacetat, 25 Harz, 
10 Diphenylolpropan, 10 Pigment, 100 I, 20 Athylaeetat, 20 Bzn., 10 Toluol, 20 Athyl- 
lactat. Lack. (A. P. 2041783 yom 16/4. 1932, ausg. 26/5. 1936.) D o n l e .

Monsanto Petroleum Chemicals, Inc., iibert. von: Charles A. Thomas, 
Dayton, Oh., V. St. A., Darstdlung von Harzen. Die gemaB A. P. 2 023 495; C. 1936-
II. 3001 gewonnenen harzartigen KW-stoff-Rk.-Prodd. werden, wie dort bereits er- 
wahnt, mit Ricinusol (I) oder dem Rk.-Prod. aus 1 u. Glycerin (II) auf Kunstharze 
weiterverarbeitct. — Z. B. werden 100 (Teile) I auf 310° erhitzt, bis die M. gelb wird 
oder sieh polymerisiert; man kiihlt dann auf 260° ab, fiigt 100 KW-stoff-Harz hinzu, 
erhitzt auf 260—285°, bis die Lsg. klar wird. Man kiihlt auf 260° ab, gibt 3 II zu, er
hitzt auf 310°, bis die M. dick zu werden beginnt. Man kiihlt ab, fiigt bei 285° Losungs- 
mittel hinzu u. erhalt beim Abkiihlen auf gewohnliche Temp. einen Lack. — LaBt man 
das Rk.-Prod. in Abwesenheit eines Losungsm. h a rt werden, so erhalt man eine gummi- 
artige M., die sieh in CHC13, Bzl., A., KW-stoffen 1. — Aus dem KW-stoff-Harz u. dem 
Veresterungsprod. yon Leinól- u. Chmaholzolfettsauren mit II wird ein Harz gewonnen, 
das biegbare Filme liefert; ebenso erhalt man ein Harz m it dem Rk.-Prod. aus Ricinusól- 
fettsauren u. II (A. P, 2039367 vom 10/11. 1930, ausg. 5/5. 1936.) D o n l e .

General Plastics Inc., iibert. von: Arthur J. Norton und Frank W. Less, North 
Tonawanda, N. Y., V. St. A., Herstdlung von Phenolharzen. Phenole werden mit 
Terpineol kondensiert. Z. B. erhitzt man 100 g Phenol (I) u. 5 g H2S04 auf 150°, gibt 
155 g a- Terpineol hinzu u. dest. Man erhalt ein hartes Harz. S ta tt I konnen Kresol oder 
Xylenól, s ta tt H .S 04 kann H3P 0 4 benutzt werden. Die Harze haben den F. 65°; sie 
sind 1. in organ. Losungsmm. u. in fetten Olen. (A. P. 2 040 812 vom 16/3. 1933, ausg. 
12/5.1936.) N otjvel.

Clarence P. Bymes, Sewickley, Pa., ubert. yon: Joseph Hidy James, Pittsburgh, 
Pa., V. St. A., Herstdlung von Phenolharzen. Phenole werden mit aldehydhaltigen Oxy- 
dationsprodd. von KW-stoffen kondensiert. Z. B. erhitzt man 40 ccm Kresol, 200 ccm 
oxydiert.es Ker osin u. 2 ccm Anilin 6 Stdn. auf 100°. Beim Aufarbeiten erhalt man ein
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hartes Harz vom F. 78°, U. in Bzl., wl. in A. Hierzu vgl. A. P. 2 024 954; C. 1936. II. 
4261. (A. P. 2042313 vom 25/9. 1924, ausg. 26/5. 1936.) N o u v e l .

I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von in  der Kalle 
schnell erh.arie.nden Phenolaldehydmassen. (Hierzu ygl. F. P. 723008; C. 1933. I. 2324.) 
An Stelle von Metalloxyden usw. werden dem noeh fl. Phenolaldehydharz jedoeh gegen 
W. neutral reagierende Mineralsaureester (Salzsaureester) von aromat.-aliphat. Alkoliolen 
(wie Benzotrichlorid, Benzalchlorid, Dichlormethylmetaxylol, p-Xylylenchlorid oder 
Dibenzylsulfat) zugesetzt. Mit Phenolaldehydharzen, bei denen das Mol-Verhaltnis 
von Phenol zu Formaldehyd gleich oder groBer ais 1: 1,4 ist, erhalt man nicht nur gegen 
Sauren, sondern auch gegen Alkalien bestandige Prodd. Beispiel fiir die Zus.: 10 (Teile) 
feinpulveriges p-Toluolsulfochlorid, 45 Kieselerde u. 45 Quarzmehl werden yermischt 
mit 30 (Volumenteilen) fl. Phenolformaldehydharz, 8 Benzotrichlorid u. 2 Benzyl- 
alkohol (ais Weichmachungsmittel). Jugoslaw. P. 12349 vom 13/4. 1935, ausg. 1/6.
1936. D. Prior. 14/4. 1934. F u h s t .

Henkel & Cie., G. m. b. H., Diisseldorf-Holthausen, Harzartige Kondensalions- 
produkte. Diazine oder 1,3,5-Triazine, die mindestens 2 Aminogruppen enthalten 
(z. B. Melamin (I), Trimethylmelaviin, Melam(II), Helem (lii) , Mellon (IV), 1,4-Diamino- 
phthalazin, 4,6-Diamino-, 2-Phenyl-4,6-diamino-, 2,4,6-Triaminopyrimidin, 2,4- bzw.
4,6-Diaminochinazolin, 2-Methyl-3,6-diaminochinoxalin, 2-Phcnyl-4,6-diamiiiolriazin) u. 
weitere Substituenten enthalten konnen, werden, gegebenenfalls in Ggw. von Be- 
sehleunigungs- oder Verzogeruugsmitteln, von Lósungsmm., Harnstoff, Guanidin, 
Dieyandiamid u. dgl., m it Aldehyden oder solche abgebenden Stoffen [CH„0 (V), 
Acetaldehyd, Acrolein, ihrc Polymerisationsprodd., Hexamethylentetramin, Dimethylol- 
hanisloff) erhitzt. Z. B. werden 30 (Teile) des beim Erhitzen von NH4SCN auf 270° 
u. Waschen m it NaOH-Lsg. erhaltenen Ruckstandes, der liauptsachlich aus I, II, I II  
u. IV besteht, m it 120 40%ig. V-Lsg. u. 6 30%ig- NaOH-Lsg. 2 Stdn. zum Sieden 
erhitzt. Zahe Lsg., ais Iilebstoff brauchbar, gibt beim Eindampfen ein hdrtbares Harz. 
(E. P. 455 008 vom 10/4. 1935, ausg. 5/11. 1936.) D o n l e .

Chemische Forschungsgesellschaft, Munchen, Polymcrisieren ungesattigter Stoffe 
in wss. Emulsion unter Verwendung nieht verseifender Emulgierungsmittel wie Methyl- 
cellulose, wasserloslichem Polyvinylather, teilweise verseifter Polyvinylester, -acetale, 
-ather, Polyyinylalkohol, Kondensationsprodd. von Aldehyden m it Phenolen oder 
Harnstoff, Cholesterin, Phytosterin, Saponin, Al-Acetat, Pektin, Gelatine, Starke- 
abbauprodd. Der wss. Emulsion konnen Gerbstoffe, Zueker, Alkohole, Glycerin, 
Glykole, GIyoxane, Ketone, Aldehyde, Phenole, KW-stoffe u. dereń Chlorierungs- 
prodd., Ole, feste pulverformige Stoffe wie Harze, Kunstharze, Paraffine, Fettsaure, 
Wachse, Kaolin, Schiefermehl, Celluloseester, Alkydharze, teilweise oder ganz poly- 
merisiertes Vinylacetat, Acrylester zugesetzt werden. Man kann auch zunachst in 
wss. Aufschlammung polymerisieren u. dann das Emulgierungsmittel zusetzen. Ge- 
nannt ist die Polymerisation yon Vinylaceiat, -chlorid, Acryl-, Methacryl-, Itaconsaure- 
deriw., Styrol, Butadien, Chloropren, Meihylvinyllcelon, trocknenden Olen oder dereń 
Mischungen z. B. von Vinylestern m it Chloropren. (F. P. 801 034 vom 20/1. 1936, 
ausg. 25/7. 1936. D. Priorr. 19/1. u. 13/5. 1935.) P a k k o w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Mauriee 
L. Macht, Jersey City, und Alan F. Randolph, Montelair, N. J .,  V. St. A., Ver- 
formung von Vinylharzen. Die Harze werden mit oder ohne Weiehmacher oder andere 
Zusatzstoffe (I) in einem Mischer (z. B. Banburymischer) wenige Min. geknetet, bis sieh 
eine homogene, porose, spróde M. gebildet hat, die aus dem Mischer entfernt u. noch h. 
zerkleinert werden kann, oder das Kneten wird noch kurze Zeit fortgesetzt, bis sieh eine 
zahe, homartige M. gebildet hat, die aus dem Mischer entfernt, abgekiihlt u. nun zer
kleinert wird. Die zerkleinerte M. kann h. gepreCt, gewalzt oder gespritzt werden. Ais 
I konnen Fiillstoffe, wie Ton, Holzmehl, Baumwollfloeken, Asbest, Bronzepulver, Perl- 
essenz, Celluloseester, -ather, Phenol-, Diphenylolpropanaldehydharze, Alkydharze, 
Schellack, Casein, Kautschuk, sowie femer Formenschmiermittel, wie Al-Palinitat, Ca- 
Stearat, Stearinsaure, Wachse, yerwendet werden. Farbstoffe werden vor dem Zusatz zu 
den Harzen allein oder mit anderen Stoffen gemahlen. Ais Vinylharze sind genannt: 
Pólymnylacelat, -propionat, -butyrat, Polymethylvinylketon, Polymnylesteracetal. (A. P. 
2056 796 yom 26/4. 1934, ausg. 6/10. 1936.) P a n k ó w .

Plastergon Wall Board Co., Buffalo, Ń. Y., iibert. von: John Fletcher, Ken- 
more, i\T. Y., V. St. A., Vinylharzuberzuge auf Metali, Beton, Teer, Asphalt. Man iiber- 
zieht die Unterlage zunachst mit einem Phenolaldehydharz (I), daa ein oder mehrerę
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Harze enthalt, dic die Haftfahigkeit an der Unterlage verbessem, z. B. Kaurigummi, 
Phthalsaureglycerinfettsauieharz, u. hartet das I, worauf man einen tlberzug aus 
„Vinylit“ , dem Mischpolymerisat aus Vinylchlorid u. Vinylacetat, aufbringt. Das 
Vinylit enthalt zweckmaBig ctwas Phenol. (A. P. 2047 957 vom 14/4. 1934, ausg. 
21/7. 1936.) P a n k ó w .

Salvatore Gattuso, Ozone Park, N. Y ., V. S t. A., Plastische Masse zum Gicfien 
oder Presscn, insbesondcre zur Herst. von Puppenkopfen u. ahnlichen Formkórpern, 
bestehend aus Paraffin, z. B. 8 g, Kolophonium, z. B. 5,5 g, S, z. B. 1,5 g u. Camauba- 
wachs, z. B. 1 g. (A. P. 2036 574 Tom 4/3. 1935, ausg. 7/4. 1936.) Sa r r e .

Barrett Co., New York, N. Y., iibert. von: Arthur B. Cowdery, Needham, Mass., 
V. St. A., Formbare Masse, bestehend aus 7—11 (%) Cumaronharz mit einem F. 
zwischen ungefahr 100—142°, 8—10 Kautschuk, 9— 14 Steinkohlenteerpech mit einem
F. von etwa 104° u. Fiillstoffen. (A. P. 2 054243 vom 25/1. 1934, ausg. 15/9.
1936.) Sc h w e c h t e n .

Resinox Corp., New York, N. Y., ubert. von: Kenneth M. Irey, Ridgefield Park, 
N. J .,  V. St. A., Prepmasse, dad. gek., daB sie aus einem innigen mechan. Gemisch 
von einem EiweiBstoff, wie Kleber (I), Casein, Gelatine o. dgl. u. einem hartbaren 
Phenol-Aldehyd-Harz im Verhaltnis von 0,5: 1 bis 3: 1 u. den ublichen Zusatzstoffen 
besteht, z. B.' aus 276 (Teilen) Novolak, 318 I, 330 Holzmehl, 44 Hexamethylentetra- 
amin, 5 CaO, 4 Montanwachs, 3 Zn-Stearat u. 20 Farbstoff. (A. P. 2 038113 vom 
1/9. 1933, ausg. 21/4. 1936.) Sa r r e .

Lygos Proprietary Ltd., Melbourne, Australien, Kunstharzprepmasse, dad. gek., 
daB sie ais Fiillstoff in Spinnereien abfallende Fasem u. Fasemstaub enthalt. Die 
M. wird vor dem Verpressen yorgeformt. (E. P. 445 027 voin 28/8. 1934, ausg. 30/4.
1936. Anat. Prior. 31/8. 1933.) Sap.r e .

Studien- und Verwertungs-G. ni. b. H ., Mulheim, Paihr, Herstellung von Prep- 
korpem aus kóhleartigen Brennstoffen u. Phenolen u. bzw. oder aromat. Basen durch 
Verpressen m it Kautschuk (I) gemaB D. R. P. 61S182, dad. gek., daB die HeiBpressung 
in Ggw. von 15% I (bezogen auf den kóhleartigen Brennstoff) erfolgt. (D. R. P. 
636 899 KI. 39b vom 30/11. 1933, ausg. 16/10. 1936. Zus. zu D. R. P. 618 182; C. 1936.
1 .447.) P a n k ó w .

Arthur Eichengriin, Berlin-Grunewald, Herstellung leichi prepfahiger Massen 
aus Idslichen Cellulosederivaten. Die Cellulosederiw. (I) werden mit solchcn Fil. oder 
Fl.-Gemischen behandelt, die die I bei Zimmertemp. nieht auflósen, sondem, wie 
z. B. Methylenchlorid (II), nur eine Quellung heryorrufen. AnschlieBend wird der 
OberschuB der Fl. entfernt u. das Gemenge naeh Zusatz yon Farb-, Fiillstoffen u. 
Weichmachern naeh Abdunstung des groBten Teils yon Ii in h. Formen verprcBt oder 
zu P latten  ausgewalzt. (Oe. P. 146 060 vom 24/5. 1928, ausg. 10/6. 1936. D. Prior. 
31/5. 1927.) B ra u n s .

Pfenning-Schumacher-Werke G. m. b. H.. Wuppertal-Barmen, iibert, yon: 
Friedrich von Koch, Wuppertal-Barmen, Herstellung ton terprepbarem Casein. Man 
behandelt kórnerfórmiges, Feuchtigkeit enthaltendes Casein (I) mit einem in W. I. 
Alkohol bei etwa 50°, bis die Korner geąuollen sind, entfernt den Alkohol u. trocknet. 
das I. — Z. B. erhitzt man eine Misehung von 100 kg I u. 200 1 techn. A. in einem 
rotierenden Kessel wahrend 2 Stdn., zieht den A. ab, trocknet oberflachlich im Vakuum 
u. verpreBt das I in h. Formen. (A. P. 2051779 yom 28/2. 1934, ausg. 18/8. 1936.
D. Prior. 1/3. 1933.) Sa r r e .

Louis P. Hammett, New York, N. Y., und Hal T. Beans, Palisadę, X. J ., V. St- A - 
Schallplattc. 1000 g llesorcin, 1 1 CH3OH u. 240 g p-Nilranilin auf 70° anwarmen. 
zur klaren Lsg. 1 1 HCHO (40%ig) zusetzen, kuhlen, so daB Temp. nieht iiber 70° 
steigt. Naeh Abkuhlen 11 CH3OH zugeben, bei 30° 600 g Turkischrotol, die mit 80 g 
fein gepulyerter Kieselsaure gemiseht sind, zumischen. Mit der M. wird ein Trager. 
z. B. Karton, iiberzogen, getrocknet u. bei 200° miteinander yerpreBt. (A- P. 2 029 012 
vom 20/11. 1929, ausg. 28/1. 1936.) ‘ Al t p e t e r .

Peintal S. A., Lausanne, Sehweiz, Schallplalle, dad. gek., daB auf einem mit einer 
oxyd. Schicht versehenen Trager aus Al bzw. einer Al-Legierung sieh eine Kunstmasse, 
die frei von Fiillstoffen ist, ais Tonreheftrager befindet. Ais Kunstmasse verwendet man 
z. B. kiinstliche Harze, wie Phenolaldehydharze, Polystyrol, ferner Ather u. Ester der 
Cellulose. Die Massen werden entweder in Form von Lsgg. aufgespritzt, oder in Pulver- 
form aufgepreBt, oder auch in Folienform aufgeklebt. (Schwz. P. 182119 vom 19/3.
1935, ausg. 16/4. 1936.) Sa r r e .
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Abel Dormoy, Georges Tanąueray und Alexandre Couremenos, Schallplaiten, 
dad. gek., daB sie aus reinem Kunstharz ohne Zusatz von Fiillstoffen bestehen u. zwar 
aus einem Phenolharz, das 38—48% Phenol, 38—48% CH20 , 1—4% alkal. Katalysator 
u. 3—20% Benzylalkohol enthalt. Das fl. Harz wird in eine Form gegossen u. im Auto- 
klaven auf 150° bei einem Druek von 15 kg gehartet. (It. P. 289 619 vom 24/5. 1930.
F. Prior. 20/6. 1929.) Sa e r e .

Chemische Forschungsanstalt m. b. H ., Munchen, Herslellung vo?i Schallplaiten. 
Man verwendet ais Zwischensehicht zwisehen der die Schallrillen tragenden Schicht 
aus z. B. Nitrocellulose. Celluloseacetat, Vinylester, Styrol, Fonnaldehyddivinylacetat 
u. der Metalleinlage die Polymerisate der Ester u. Ather des Yinyl alkohole, der Acryl- 
u. Itaconsdure u. ihrer Ester, des Slyrols, die in gepulvertem, erweiehtem, gesebm., gel. 
oder emulgiertem Zustand angewandt werden. Den Massen konnen andere Harze, wie 
Aldehyd-, Phenolharze, Holzschliff, Zellstoff, Papier zugesetzt werden. (Oe. P. 144473 
Tom 16/8. 1933, ausg. 25/1. 1936. D. Prior. 17/8. 1932.) P a n k ó w .

Herbert Falk und Alice Dinter, Eigensehaften und Untersuchungsmethoden der anorganischen 
Farben und der organischen Lack-und Pigmentfarbstoffe. Berlin: Union. 1936. (106 S.) 
kl. 8°. M. 4.90.

Rudolf HeBler, Die Emulsionsbinder in der Anstrichtechnik und die Grundlagen der Her- 
stellung. Anweisg. zur Erzielg. haltbarer Emulsionsfarbenanstriche. Leipzig: Justel u. 
Gottel. 1937. IV. (84 S.) kl. 8°. M. 2.—.

Dr. F. Raschig G. m. b. H., Resinol-SchnellpreBmassen. Die PreBteehnik der Phenoplaste. 
Ludwigshafen/Rh. 1936. (64 S.)

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
F. H. Muller, Theoretische Betrachlung uber das dielektrische Verhalien des Kaui- 

schuks. Zur Erklarung der Temp.- u. Frequenzabhangigkeit der D E. e u. des Verlust- 
faktors von ungefiillten Kautschukvulkanisaten geht Vf. von folgender Vorst«llung 
aus: Die dielektr. wirksamen Stellen im Kautschuk sind die polaren 5-Brucken zwisehen 
den Polyisoprenketten; diese Briicken konnen jedoch nicht wie die Dipole in der D eb y e - 
schen Theorie rotieren. „Da yielmehr auch innerhalb von Moll. eine gewisse Beweglich- 
keit der einzelnen Teile gegeneinander vorhanden ist, kann das angelegte Wechselfeld 
die S-Brucken gewissermafSen hin- u. herrutteln. Das MeBfeld kann also eine gewisse 
Orientierung der Partialmomente, trotz dereń. Kopplung an die Isoprenketten, erzeugen, 
d. h. die Dipole konnen auch noch in einem solehen festen Korper wie Kautschuk 
einen Beitrag zu e  liefem". Wahrend in der DEBYEschen Theorie die Lage des Yerlust- 
maximums durch die Zahigkeit der Fl. bzw. Lsg. bestimmt ist, fuhrt Vf. ais 
entsprechendes MaB fiir Kautschuk dessen elast. Hysteresc ein. Die in der Literatur 
vorliegenden dielektr. Messungen an Kautschuk (H. L. C u r t i s  u. A. T. Mc PherSO N , 
Techn. Pap. Nr. 299, 1925 u. S c o t t  u . Mitarbeiter, C. 1934. I. 1291) konnen durch 
diese Vorstellungen sehr gut erklart werden. Unter der Annahme, daB das Vulkanisat 
gewissermaBen eine Lsg. von Dipolmoll. (den /S-Briicken) im unpolaren Losungsm. 
(den Isoprenketten) darstellt, berechnet sich aus der Temp.-Abhangigkeit von e ein 
Dipolmoment von 1,58 fur jede eine /S-Briicke enthaltende Gruppe. (Kolloid-Z. 77- 
260—67. Nov. 1936. Berlin, Siemens & Halske, Zentrallabor. d. Wemerwerks.) F u  CK'.

L. Akobshanow, Gegen Salpetersaure widerslandsfahige VullMnuate. H N 03-feste 
Vulkanisate konnen m it Kaolin ais Fullmittel u. Schutz des Kautschuks durch Ersatz 
von 5%  des Kautschuks durch Guttapercha u. Paraffin hergestellt werden. Gemusterte 
Waren, hergestcllt naeh den 2 Vorschriften: Smoked sheet 15,2 (15,2), Guttapercha 0,8 
(0,8), Paraffin 0,36 (0,36), Beschleuniger DOTG 0,065 (0,065), S 3,0 (3,0), Anhydro- 
fomialdehyd-p-toluidin 0,02 (0,02), LampenruB 1,12 (—), Vulcan gelb GR extra — (0,46), 
Vulcan orange 0,528 (—), Rubrax 0,528 (—), 18,367/40 (19,597/40) wurden nicht fleckig 
bei Einw. von H N 03. (J. Rubber Ind. [russ.: Shumal resinowoi Promysehlennosti] 
1936- 944— 46. Aug./Sept.) S c h o n f e l d .

B. Kagan-Scherlin und N. Ssucharewa, Beziehung zwisehen der Wirkung und 
der chemischen Natur ton organischen VvlkaniscUionsbeschleunige>-n. II. (I. Ygl. C. 1936.
I. 3923.) Unters. der Wrkg. von organ. Beschleunigem bei der Vulkanisation des 
Ebonits. Nachdem BB, ein Kondensationsprod. von p-Aminodimethylanilin u. Butyr- 
aldehyd, sich ais ein yorzuglicher Beschleuniger fur Hartgummi erwiesen hat, wurde 
untersucht, ob das Amin oder der Aldehyd das wirksame Prinzip des Beschleunigers ist. 
Hicrzu wurde die Beschleunigenvrkg. der Base u. ihrer Kondensationsprodd. mit
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CH20 , CH3-CHO, Butyr- u. a-Athyl-p-propylacrolein, welches bei der Kondensation 
durch Polymerisation des Butyraldehyds entsteht, niiker untersucht. Samtliche Be- 
schleuniger ergaben ein Vulkanisationsoptimum nach 3—3,5 Stdn. ReiBfestigkeit der 
Vulkanisate 700 kg/qcm ±  40 kg/qcm. Im VgL zu Diphenylguanidin, Captax u. 
Thiuram zeigen die Aldehydamine unzweifelhaft Vorziige. (J. Rubber Ind. [russ.: 
Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 1936. 927—30. Aug./Sept.) SCHÓNFELD.

O. Seide und A. Galanow, Untersuchung von kombiniertm BescTileunigem. Das 
„Z 88“ der R u b b e r  SERVICE L a b o r r . ist ein Rk.-Prod. von 2 yerschied. Beschleu- 
nigern. Es besteht hauptsachlich aus dem NH4-Salz des Mercaplobcnzthiazols u. aus 
Methylenbismercaptobenzlhiazol; auBcrdem sind darin Spuren von Urotropin, sowio NH4- 
Stearat enthalten. Das Prod. laBt sich herstellen durch Schmelzen von Mercaptobenz- 
thiazol (Captax), Urotropin u. Stearinsaure, etwa im Yerhiiltnis 55: 17: 28, oder 
50: 20: 30. Dio beiden synthet. Bcsehleuniger u. Z 88 zeigen mehr ais mittlero Aktiyitat; 
giinstigste S-Mengen: 1,0. Beschleuniger: 2,5 S auf łOO Kautschuk. Dio Besohleu- 
niger ergeben sehr gute mechan. Eigg., ebenso gute Alterungscigenschaften. (J . Rubber 
Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 1936. 930—32. Aug./Sept.) SCHONF.

M. Thiollet, Die Dispersion von Zusatzsłoffen, besonders von Farbstoffen, im Latex. 
Prakt. Winkę zur Auswahl u. Vorbehandlung der Zusatzstoffe bei der Herst. von 
Latexmischungen. Yon Farbstoffen, die sowohl im Kautschuk ais auch in W. unl. 
sein sollen, werden die 3 folgenden Typen empfohlen: fiir Gelb Latexol 4 J  (aus 
diazotiertem m-Nitro-p-toluidin u. Acetylacctanilid), fiir Blau Latexól 4 J  (4,4/-Dichlov- 
5,5'-dibromindigo) u. fiir Rot Lałezól B  (aus diazotierter p-Toluidin-o-sulfonsaure u.
2-Oxynaphthalincarbonsivure-3). (Rev. gen. Caoutchoue 13. Nr. 119. 9—12. Febr./ 
Marz 1936.) R i e b l .

B. Dogadkin, F. Koschelew und I. Tartakowski, Regenerierung von Guimni 
nach der Dispergiermethode. Regenerierung yon N K : Der Altgummi wird in wss. Medium 
bei 12 a t 6 Stdn. entvulkanisiert. Das Prod. wird entwassert, auf Walzen getrocknet u. 
mit Emulgatoren u. Kaolin yerarbeitet. Hierauf wird die M. im Werner-Pfleiderer mit 
wss. NaOH dispergiert (ygl. C. 1936. II. 4261). Die wss. Dispersion, enthaltend die 
zerteilten Textilien, wird durch ein Sieb filtriert, zwecks Trennung yom Textilstoff. Die 
Kautschukdispersion wird mit H 2S04 koaguliert u. auf Walzen getrocknet usw. — 
Regeneration von SK: Die Erzeugnisse werden zu 8—10 mm auf Brechwalzen zer- 
kleinert, mit Saure geatzt, gewaschen, neutralisiert, getroclaiet u. auf Glattwalzen ver- 
mahlen (Sieb Nr. 25—30). Das durchsiebte Prod. war im Werner-Pfleiderer mit Emul
gatoren (Koloplionium) u. Stabilit yermischt, auf 50—60° erwarmt u. unter Mischen mit 
2%ig. NaOH dispergiert bis zu einer 8%ig- dicken M. Das Prod. wird auf Glattwalzen 
gewalzt u. getrocknet u. hierauf raffiniert. (J. Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi 
Promyschlennosti] 1936. 941—44. Aug./Sept.) SC H Ó N FEL D .

J. C. Patrick, Kunslkaulschuh des Handels. Herst., Eigg. u. Verwendung des 
Athylenpolysulfidkavlschvks (Thiocol). (Mod. Plastics 14. Nr. 2. 46. 96—97. Okt. 1936. 
Thiocol Corp.) W . W O L F F .

N. Tschessnokow, Isolationseigenschaften der Oemische mit SK . Bei der Unters. 
der dielektr. Eigg. von SK (Na-Butadienkautschuk) wurde beobachtet, daB die Ggw. 
von W.-Dampf bei der Vulkanisation die elektr. Festigkeit stark beeinfluBt. Der 
EinfluB des feuchten Dampfes ist, bei der Vulkanisation in der Trommel von Ge- 
ruischen, welche ungewaschenen SK enthalten, so groB, daB man leitende oder halb- 
leitende Vulkanisate erhalt. Durch Druckyulkanisation, bei der die Wrkg. des Dampfes 
ausgeschlossen wird, gelingt es nicht immer, die Bldg. nichtleitenden Gummis zu er- 
reichen. 6-std. Behandlung der Vulkanisate bei 70° yerbessert wesentlich die elektr. 
Eigg. der Gemische mit ungewaschenem SK, sie beseitigt die Leitfahigkeit u. erzeugt- 
eine mehr oder weniger groBe dielektr. Festigkeit. Durch langere therm. Behandlung

§elingt es, hohe Durchschlagswcrte zu erzielen, welche nahezu unabhangig sind vom 
K-Geh. u. den Durchschlagswerten von Gemischen mit 100% NK entsprechen. Bei 

stark beschwerten Gemischen ist zur Erhohung des Durchschlagswiderstandes eine 
entsprechend langere therm. Behandlung der Vulkanisate notwendig. Ersatz von 
Captax durch Diphenylguanidin erhoht die dielektr. Festigkeit nach 6-std. therm. 
Behandlung, u. sie bleibt dann gleich bei beliebigem Ersatz des NK durch SK. Die 
Verlangerung der Yulkanisationsdauer ist ohne merklichen EinfluB auf die Durch- 
schlagsspannung, letztere hangt nicht ab von der GroBe der bleibenden Dehnung. 
Ebenso ist dio Erhohung der S-Menge von 3,5 auf 5,0% ohne EinfluB. Wesentliche 
Unterschiede bestehen zwischen gewaschenem u. nichtgewaschenem SK. Yulkanisate
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aus gowaschenem SK ergeben hohe Werto der elektr. Festigkeit gleich nach Vulkani- 
sation, unabhangig vom SK-Geh.; Vulkaaisate aus ungewasehenem SK erst nach therm. 
Behandlung. Therm. Vorbehandlung des SK beeinfluBt den Durchschlagswiderstand 
nur unerheblich, im Gegensatz zum EinfluB der therm. Behandlung der Vulkanisate. 
Verschiedene Partien ungewaschenen SK kónnen, unabhangig von der Alkalitat, 
Gummi yerschiedener elektr. Festigkeit liefern. Auf die dielektr. Eigg. der SK-Gemische 
ist nicht nur das W.-Aufnahmevermogen des SK u. dor Na-Geh. yon EinfluB, sondern 
auch der Polymerisationsgrad u. die chem. Reinheit des SK (Abwesenheit yon Pseudo- 
butylen, KW-stoffen usw.), femer auch die Menge der Fullmittel. Gewaschener SK 
hat geringeres W.-Aufnahmevermogen ais ungewaschener, immerhin aber ein gróBeres 
ais smoked sheets. (J . Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 1936. 
792—96. 921—26. Aug./Sept.) ‘ Sc h ó n f e l d .

A. Makarenko, Is t Stearinsaure in  Gemisclien auf 100°/o S K  notwendig? In  SK- 
Gemischen aktiviert Stearinsaure die Beschleuniger nicht; die Zerreibfestigkeit wird 
dureh Stearinsaure yermindert. Gemische auf 100% SK zeigen ohne Stearinsaure 
besseren Alterungswiderstand. Die Saure ist also in SK-Gemisehen iiberflussig. (J. 
Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 1936. 831. Juli.) SCHÓNFELD.

A. Jermolajew, Kimibination non organischen und anorganischen Beschleunigern 
fiir  SK-Gemische. Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit v o n  BUBLIK u . L e w itz k i  
(C. 1936. II. 550). (J. Rubber Ind., [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti]
1936. 308. Marz.) SCHÓNFELD.

W. Jewstratow, -Die ersten Versuche zur Gewinnung von Laufflachen aus SK . 
Am geeignetsten fiir die Herst. der Laufflachen aus Na-Butadienkautschuk sind Ge- 
mische mit kleinen S-Mengen (1—1,5%)- Solche Vulkanisate sind widerstandsfahig 
gegen Alterung u. zeigen befriedigende Zerreibfestigkeit u. Elastizitat. Sie sind in 
heiBem Zustande aufzusetzen, wegen allzu geringer Klebfahigkeit. (J . Rubber Lid. 
[rass.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 1936. 797-—802. Juli.) Sc h ó n fe l d .

W. Alexandrow, Trockenleim. Der Trockenleim fiir die Anlegung der Lauf
flachen besteht aus 100 smoked sheets-Plastikat B, 100 Kolophonium, 10 Maseb inenol 
oder Stearinsaure, 1 Neoson D, 25 Kaolin (oder Talk). (J. Rubber Ind. [russ.: Shurnal 
resinowoi Promyschlennosti] 1936. 814. Juli.) SCHÓNFELD.

Je. Cherasskowa, Je. Korssunskaja und L. Weissbrut, Volumetrische Methode 
der Dithiocarbamaibestimmung. Die Meth. von Sh iiia d a  (C. 1933. II. 3491) wurde 
zu einer maBanalyt. modifiziert: 25 ccm der etwa VlO -n. Lsg. des Dithiocarbamats 
werden mit Vio"n- NiSOj titriert. Die Fl. wird auf ein mit Dimethylglyosim getranktes 
Papier getiipfelt, bis zur Rosafiirbung. Der Titer der Ni-Lsg. wird dureh Ni-Best. 
mit Dimethylglyoxiin ermittelt. (J. Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyl- 
schlennosti] 1936. 933. Aug./Sept.) Sc h ó n fe l d .

Heveatex Corp., Melrose, Mass., V. St. A., Herstdlung reversibler Kautschuhnilde 
fallu7igen. Kautsehukmilch wird mit wasserloslichen hydrophilen Stabilisierungs- 
mittoln (I), "wie 1. Caseinaten, Albuminaten usw., yersetzt, darauf durch Zusatz von 
die I unl. machenden Stoffen, wie Schwermetall- (z. B. Zn-) Salzen, die 1. NHr Komplexe 
bilden kónnen, ausgeflockt u. bis auf einen W.-Geh. von 20% entwassert. Das Flockulat 
kann durch jSTH.j-haltiges W. wieder dispergiert werden. (E. P. 449 056 yom 18/12.
1934, ausg. 16/7. 1936.) Ov e r b e c k .

Francis Norman Pickett, London, Verformen ucm Kautschukpulver. Hart- oder 
Weiehkautschuk wird gepulyert, das Puiver mit einem Kautschukdestillat (Kp. 70 
bis 200°), bis es genugend piast, ist, yermischt, das Lósungsm. yerdampft u. das Pulyer 
evtl. nach Mischung mit Fiillstoffen u. Vulkanisiermitteln in Formen yerpreBt. (E. P. 
448 497 yom 6/11. 1934, ausg. 9/7. 1936.) P a n k ó w .

Socićtć Industrielle du Caoutchouc Naturel, Frankreich, GasdicHerKaulschuk 
aus Kaułschukmilch. Aus Kautsehukmilch hergestellte Gegenstande werden unmittelbar 
nach ihrer Bldg. noch frisch mehrere Stdn. in lauwarmes dest. W. getaucht. Nach dem 
Trocknen werden sie einige Min. in ein Kautschuklósungsm. getaucht u. nach dessen 
Verdunstung yulkanisiert. Die Gegenstande werden hierdureh gasdicht, auch gegen 
Kampfgase. (F. P. 799 935 yom 26/3. 1935, ausg. 23/6. 1936.) Ov e r b e c k .

Josef Anton Talalay, Bedford, Herstdlung poroser Kautschukwaren. Geformte 
poróse Kautschukteile werden durch eine Zwischenlage aus einer bei der Vulkanisation 
poroś werdenden Kautschukmischung, m it KautschukmUch oder einer Dispersion von 
Polymerisationsprodd. des Isoprens, Bntadiens, Ohloroprens oder dereń Homologen
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oder Kautschuklsgg., die auch zu Scliaum gesohlagen werden konnen, verklebt. Das 
Ganze wird nachvulkanisiert. Herst. von Polstern. (E. P. 448 784 vom 12/12. 1934, 
ausg. 16/7. 1936.) P anków .

Neliv Nardelli, Florcnz, Kautschukmisckung. Man sehm. Kolophonium, gibt 
Citroncnkernol u. VaseLine u. danaeh zerkleinerten unvulkanisierten oder vulkani- 
sierten Kautschuk zu, steigert die Temp. in 1 Stde. auf 370°, in der 2.—5. Stde. auf 
450°, stellt nach 5 Stdn. die Heizung ab u. laBt die M. in der 6. Stde. durch ein Metall- 
filter laufen. Man erhalt eine ciast, isolierende M. (Schwz. P. 182 729 vom 25/11.
1935, ausg. 16/5. 1936.) P a n k ó w .

Kenny Charlesworth Rubber Proprietary Ltd., Richmond, Australien (Erfinder: 
Albert Kenny), Kautschukmischung, insbesondere fiir Schuhsohlen, enthaltend neben 
den iibliehen Vulkanisiermitteln u. Alterungsschutzmitteln (p-Oxyphenylmorpholin) 
groBere Mengen zweckmaBig gereinigter Wolle. (Aust. P. 23 835/1935 vom 6/8. 1935, 
ausg. 3/9. 1936.) P a n k ó w .

Michael Levin, Buffalo, und Jaeob T. Basseches, New York, Kautschuk-Cdlu- 
losemischung. In  bekannter Weise hergestelltes Cellulosexanthogenat wird mit natiir- 
licher oder kiinstlicher Kautschukmilch vermischt u. ein Sensibilisator, wie CaCl2, 
ZnCl2, BaCl,, MgCl2, oder eine Saure, wie Schwefel-, Salz- oder Essigsaure, oder dereń 
Salze zugefiigt. Beim Einleiten von Dampf oder Erhitzen auf etwa 85° fallt ein lockeres 
poroses inniges Gemisch von Kautschuk u. Cellulose aus, das in n. Weise wie Rohkaut- 
sehuk auf der Walze yerarbeitet u. mit Fullstoffen usw. vcrmischt werden kann. Das 
Erzeugnis ist wertyoll wegen seiner Bestandigkeit gegen Kautschuklosungsm. (A. P. 
2016 286 vom 30/11. 1931, ausg. 8/10. 1935.) " Ov e r b e c k .

Albert Edward Bond, Ilford, und John Townley Knowles Crossfield, London, 
Kautschuk-Zementmischung. Es wird eine Mischung hergestellt aus natiirlicher, kiinst- 
licher oder konz. Kautschukmilch, einem Schutzkoll., wie Casein, gekórntem Kork u. 
so viel Zement, daB die in der Mischung yorhandene W.-Menge nicht yollstandig ge- 
bunden wird. Auch sonstige Fuli- u. Vulkanisiermittel konnen zugemischt werden. 
Verwendung fiir seliall- u. warmeschiitzendc Belage. (E. P. 441765 vom 21/7. 1934, 
ausg. 20/2.1936.) Ov e r b e c k .

Richard Riecke, Berlin, Kautschuk-Biturmnmischung. Vulkanisierter Kautschuk 
wird mit rohem Mineralol oder einem bitumcnhaltigen Destillat von Teer oder Braun- 
kohlenbitumen der fraktionierten Dest. unterworfen. Die Dest. wird unterbrochen, 
wenn die Mischung noch fl. ist, um diese ais Bindemittel im StraBenbau zu yerwenden. 
Der Riickstand kann aber auch dest. werden, bis er eine piast. M. ist. Der fl. Riickstand 
kann auch durch Einleiten von Dampf dispergiert u. so yerarbeitet werden. (E. P. 
446814 vom 3/8. 1934, ausg. 4/6. 1936. D. Prior. 2/2. 1934.) Ov e r b e c k .

David Doig Pratt, Teddington, England, Herstdlung von Kautschuk-Kunstharz- 
mischungen. Kautschuk oder Kautschukmilch, auch yulkanisierte, wird mit einem 
fliichtigen organ. Losungsm. in eine Lsg. oder Dispersion ubergefiihrt, die m it einer 
Lsg. eines Kunstharzes, z. B. Phenolformalddiyd- oder Vinylacctatharz, gemischt wird, 
worauf man das Losungsm. entfemt, die M. pulvert u. nach Zusatz von Fullstoffen 
yerformt. (E. P. 446343 yom 26/10. 1934, ausg. 28/5. 1936.) P a n k ó w .

David Doig Pratt, Teddington, England, Herstdlung von Kautschuk- Pech - 
mischungen. Kautschuk (Guttapercha, Balata, Jelutong, synthet. Kautschuk), yul- 
kanisierte oder unvulkanisierte Kautschukmilch (I) werden mit Kohlenteer oder Tief- 
temp.-Teer, dereń Hydrierungsprodd., Kohlenteerpechen, dereń Destillaten m it Kp. 
oberhalb 160°, die yon Bestandteilen, die bei 0° u. tiefer krystallisieren, befreit sind, 
yenniseht; z. B. lost man yulkanisierte I in Teeról (Kp. 160—175°) u. gibt hierzu 
Teerpech. (E. P. 448105 vom 26/10. 1934, ausg. 2/7. 1936.) P a n k ó w .

Halowax Corp., ubert. von: Ernest R. Hanson, V. St. A., Feuerfeste Kautschuk- 
mischung. Eine wss. naturliche oder kunstliche Kautschukdispersion wird mit einer 
kiinstlichen Dispei-sion eines chlorierten Bzl.-KW-stoffes yermischt u. in fl. Form zu 
Impragnierungen venvendet, oder in bekannter Weise koaguliert u. wie Rohkautschuk 
yerarbeitet. (A. P. 2 034 656 yom 12/5. 1932, ausg. 17/5. 1936.) Ov e r b e c k .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, John Philip Baxter, Widnes. 
und Frederick Peacock Leach, Frodsham, Herstdlung von Kautschuk-Chlorkautschuk- 
mischungm. Chlorkautschuk wird m it chloriertem Paraffinwachs evtl. nach Zusatz 
eines weiteren Weichmachers plastiziert u. in Kautschuk gemischt; der Kautschukgeh. 
der Mischung soli nicht mehr ais 60% betragen. (E. P. 446 278 yom 25/10. 1934, 
ausg. 28/5. 1936.) P a n k ó w .



Collins & Aikman Corp., iibert. von: Glen S. Hiers, V. St. A., Kaulscliukieren 
von Oeuiebe. Lookercs Gewebe, wie Strickwaren oder dio Ruekseite von Pliisch- u. 
Teppichwaren, werden m it Kautschukmilch einseitig iiberzogen, okno dal3 ein Durch - 
schlagen eintritt, indem man oine Kautschukmilch verwendet, die auf z. B. etwa dir 
Halfte verd. ist u. auBerdem durch Zusatz eines hydrolysierbaren Polysaccharids eine 
erhóhte Viscositat erhalten hat. Ais Polysaccliaridc werden yerwendet Pektin, Tra- 
ganth, Alginate u. Praparatc aus Johannisbrotkernen. (A. P. 2 041712 vom 25/4.
1931, ausg. 26/5. 1036.) Overbeck .

International Latex Processes Ltd., Guemsey, Evelyn William Madge und 
Stanley Douglas Taylor, Birmingham, Streichen von Getcebe mit Kaulschubnilch. 
Man schlagt Kautschukmilch zu Schaum, bringt ihn auf das Gewebe (auch Cord, Filz) 
u. zerstort den Schaum durch Bcstreichen m it Koagulationsmittel oder durch Scheer- 
wrkg., z. B. Durchfuhren unter dcm Streichmcsser. (E. P. 451 622 vom 4/4. 1935, 
ausg. 3/9. 1936.) _ P anków .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., iibert, von: dames A. Merrill, Akron, O., 
V. St. A., Kautschukiiberzug, z. B. auf Holz. Man behandelt eine Oberfliiehe einer 
vulkanisicrten Kautschukplatte mit einem Halogonid eines amphoteren Metalls, z. B. 
mit einer Lsg. von SnCl., in Athylendichlorid u. klebt diese Kautschukoberflache mit 
einem Klcbmittel, z. B. einem in der Warme geharteten Harz, auf dio Unterlage. — 
Statt des SnCl4 kann man auch ein Halogen, z. B. Br, anwenden. (Can. PP. 357 086 
u. 357 087 vom 17/4. 1935, ausg. 7/4. 1936. A. Prior. 28/9. 1934.) Panków .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., ubert. von: James A. Merrill, Akron, O.,
V. St. A., Kautschukiiberzug auf Metali. Dio Kautschukoberflache wird yerharzt u. 
mittels eines in der Warme geharteten Harzes ais Klebmittol auf dem Metali befestigt. 
(Can. P. 357 088 vom 17/4. 1935, ausg. 7/4. 1936. A. Prior. 28/9. 1934.) P anków .

John P. Kane, New York, N. Y., V. St. A., Seife mit Kautschukiiherzug. 100 (Teile) 
Kautschuk, 2—3 S, 2—3 ZnO u. 1 oinos Ultrarapidbeschleunigers, z. B. K-Penta- 
methylcndithiocarbamat, Piperidinpentamethylendithiocarbamat, Tetramethylthiuram- 
disulfid, Zn- bzw. Pb-Dimethyldithiocarbamat oder Na-Isopropylxanthat werden zu 
einer etwa 38%ig. Lsg. vcrarbeitet, bei Baumtemp. auf die Seifo gebracht u. der 
Kautschuk bei 100° vulkanisiert. (A. P. 2 042104 vom 6/12. 1034, ausg. 26/5.
1936.) Salzmann .

Compounding ingredienta lor rubber; composition, properties, and functions of materials
employed in dry rubber and latex compounding proccss; comp. by the cditors of India
Rubber World. New York: India Rubber World. 103G. 225 S. 16°. 2.50.

XIII. Atherische Óle. Parfiimerie. Kośnaetik.
L.-M. Labaune, Das Materiał fiir  die Apparatur in der Industrie der naturlichen 

Riechstoffe. Es finden Verwendung Kupfer, Zinn, Aluminium, Silbor, Eisen, Eisen
blech, Steingut, Porzellan, Quarz, Glas u. Zemcnt. (Rev. Marąues Parfum. Sayonn. 14. 
254—55. Okt. 1936.) E l l j i e r .

Jacgues Risler, Ober die sofortige und ałlmdhliche antiseptische Wirkung der 
atherischen Ole. Die antisopt. Wirksamkeit fliiclitiger ather. Olo kann durch dio Ggw. 
sehwer fliichtiger Stoffe von geringer Dampfspannung „fixiert“ werden. Mischungen, 
welche aus fluchtigen Olen mit akuter antisept. Wrkg. u. aus harzhaltigen, weniger 
fliichtigen u. erst allmahlich wirkenden Olen oder chem. Verbb. bestehen, nennt Vf. 
Abiotaxine. — Durch Einw. auf Staphylokokkcnkulturen wurde die Wirksamkeit 
einer Anzahl ath. Olo u. Jlisehungon erprobt. Die baktericido Wirksamkeit halt z. B. 
an: boi Thymianol 28, bei Citronenol 20, bei Campherdł 20, bei Lavendd'6l 15 Tagc, 
bei Tliymianól +  Terpineol 4 Jahre u. 12 Tage, bei Thymianol -f  Benzoe 4 Jahre, 
1 Monat u. 12 Tage. Weitere Beispielo im Original. Durch Zusatze bestimmter Stoffe 
wird auch die akute Wrkg. von ath. Olen in Dampfform erheblich gesteigert; erprobte 
Mischungen sind z. B. Thymol +  Terpineol oder Bittcrrnandelól +  Ndkenol oder Thymól, 
Terpineol, BiUermanddól +  Ndkenol. Durch Zerstauben wss. Emulsionen dieser 
Mischungen laBt sich eine Luftdesinfektion in sehr kurzer Zeit erreichen. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 203. 517—19. 7/9. 1936.) E l lm e r .

G. Louveau, Atherische Ole von Umbelliferen mit duftenden Samenkemen. Bo- 
schreibung der Gewinnung u. Eigg. des Angelicasamenols, des Anisols aus den Samen 
von Pimpindla anisum Linne, der aus don Samen u. griinen Blattern von Heradeum
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1304 H j Iv. Z u c k b b . K o h l e n h y d e a t e . St a r k ę . 1937. I .

Lehmannium gewonnenen „Anisole“ u. des Fenchdols. (Rev. Marąues Parfum. Savonn. 
14. 201—03. 226—26. 252—53. Okt. 1936.) E l l m e r .

B. N. Rutowski, T. A. Kolobelotzkaja und S. A. Jaroslawzewa, Katalytische
Reduktion des Pulegons. Das aus in Mittelasien wildwachsenden Ziziphora clinopo- 
dioides L. u. Mentha regaria gewonnene ath. 01 u. daraus hergestellte Pulegon konnen 
iiber die katalyt. Hydrierung m it einer Ausbeute von 90% zur Herst. eines Menthol- 
gemisehes dienen. Ais Katalysator wurdo eine Ni-Al-Legierung (27% Ni, 73% Al) 
die zur Aktiyierung der Oberflache m it NaOH innorhalb 20—25 Min. gewasehen, mit 
W. gut gespiilt u. im Ho-Strom getrocknet wurde, benutzt. Optimale Bedingungen: 
bei Pulegon 180°, beim 01 140—160°; Dauer der KataIysatoraktivierung 45 Min.; 
DurchlaBgesehwindigkeit fiir den benutzten App. 2—4 ccm Pulegon oder 25 ccm 01/ 
Stunde. Das erhaltene Prod. ist farblos u. hat einen zarten Pfefferminzgeruch. 
(Chem. J . Ser. B. J .  angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. Shumal 
prikladnoi Chimii] 9. 684—89. 1936.) V. F u n e r .

Hans Schwarz, Biologische Kosmetik. I. u. II. Die Herst. von kosmet. Mitteln 
mit biol. wirksamen Naturprodd. u. ihre spezif. Wrkg. wird besprochen. (Dtsch. 
Parfiim.-Ztg. 22. 287—88. 309—10. 1936.) E l l m e r .

Karl Braun, Zur Bedeutung der Eiiceipsubstanzen fiir  die Kosmetik. Es wird die
Verwendung von EiweiB in der Kosmetik an Hand des Sehrifttums besprochen. 
(Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 330—31. 25/10. 1936.) E l l m e r .

Willibald Rehdem, Ober Hamamelis und seine kosmelische Verwertung. Vor- 
schriften fiir Gesichtswasser u. -emulsionen, Cremes u. Puder, unter Verwendung von 
Hamamdisdest. (Eztract. hamamelis dest. alb.). (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 328—30. 
25/10. 1936.) E l l m e r .

— , Haarwa-sser. I. II. III . V orschriften  f iir  K opfw asser yersch iedener A r t ;  es 
w ird  besonders a u f  d ie  V erw endung von Cholesterin u. Ż fo m o n p rap ara ten  hingew iesen. 
(D tsch . Parfiim .-Z tg . 2 2 . 270— 72. 289— 91. 310— 11. 1936.) E l l m e r .

Monsoin, Toiletteicdsser und ihre Parfumierung. I. u. II. Vorschriften. (Dtsch. 
Parfiim.-Ztg. 22. 307—08. 327. 25/10. 1936.) E l l m e r .

L. W. Raymond, Studiem uber den Ndkenbaum und seine Produkte. I. Die Be
stimmung von aiJierischem Ol in  Nelken usiv. Vf. beschreibt einen Laboratoriumsapp. 
zur Best. des Geh. an ath. 01 in Gewiirznelken u. anderem Pflanzenmaterial durch 
W.-Dampfdest. u. Dest. m it Dampf bei niederem Druck mit u. ohne Kohobation. Das 
Verf. wird an Beispielen erlautert; die Ausbeuten stimmen mit denen aus der GroB- 
dest. uberein. (Perfum, essent. Oil Rec. 27- 393—96. 27/10. 1936.) E l l m e r .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
Sankiti Takei und Takasi Imaki, Ober die Riechstoffe der Rohzucker. II. Stigrna- 

sterin und Syringasaure. (I. vgl. C. 1936. I- 4820.) Aus dem neutralen Teil des Ather- 
auszuges von Rohrzuckermelasse wurde Sligmasterin, C29H480 , vom F. 166°, isoliert, 
u. ais Acetylderiv. vom F. 141°, sowie ais Telrabromacetylderiv. vom F. 207° identifiziert.
— Aus den niehtfliichtigen sauren Bestandteilen des A.-Estraktes von Rohrzucker
melasse wurde Syringasaure vom F. 205° gewonnen u. durch Umwandlung in Tri- 
methylgallussdure vom F. 205° identifiziert. Ais Riechstoffe kommen die beiden Verbb. 
nieht in Betracht, moglicherweise aber der Syringaaldehyd, der zwar bisher noch nieht 
aulgefunden wurde. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 30. Nr. 651/55; Buli. Inst. 
physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 15. 54—55. Sept. 1936. [Naeh engl. Ausz. ref.]) Oh l e .

E. Gundermann, Zusammenliang zwischen Zuckerhausarbeii wid Farbtype des 
Rohzuckers, ein wicliliges Forschungsgebiet fiir die Praxis. (Vgl. C. 1936. II. 199.) Neben 
der Vorscheidung u. der zweekmaBigen Ausfiihrung des Sehwefelns hat sieh auch 
richtiges Einlagem des Zuckers auf die Verbesserung der Krystallfarbc giinstig au.s- 
gewirkt. Wenn der Dicksaft stark genug geschwefelt wird, kann man auch beim Ab- 
kochen der Erstprod.-Fullmassen mit starkom Ablaufzuzug noch gutc Rohzucker- 
farbtypen erhalten, denn selbst Fullmassen, die mit 34—35% Ablauf abgekocht wurden, 
ergaben Farbtypen von 5,6—6,6. Allerdings spielt bei der farbverbe3semden Wrkg. 
der S 02 nieht nur die angewandte Menge, sondem auch die Zus. der Safte u. die Art 
der Farbstoffe eine beaehtenswerte Rolle. Das Abkochen mit dem Ablauf muB selbst- 
verstandLieh erst am Ende des Sudes sachgemaB erfolgen. Auch die Koehdauer ist fiir 
die Farbo des Zuckers von Wichtigkeit; desgleichen der Fullmasseumlauf. (Cbl. Zucker- 
ind. 44. 507—09. 3/6. 1936.) T a e g e n e r .
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K. Smoleński und Wł. żero, Loslichkeit ton Kalk in Wasser und Saccharose- 
losungen. (Praco centr. Lab. cukrownicz 1935 . 68—82. 1936. — C. 1936 . II. 
1263.) Sc h o n fe l d .

H. Liiers, Die Holzverzuckerung. Literaturzusammenstellung iiber die Verff. zur
Holzyerzuckerung u. Verwendung der erhaltenen Erzeugnisse, vorzugsweise durch 
Vergarung zu HefeeiweiB. Ausnutzung der Nebenprodd. (Forschungsdienst 2. 112 
bis 116. 15/7. 1936.) Sc h in d l e r .

I. D. Buromski und A. A. Matjuschenko, Konservierung der Starkę durcli Ver-
garen der Kartoffdn. Gefrorene, in Haufen aufgetaute Kartoffeln unterliegen einer Art 
Milchsauregarung. Dasselbe findet s ta tt in mit W. iibergossenen Kartoffeln. Die 
Garung volIzieht sich bei schwachem Luftzutritt in anaeroben Bedingungen. Die ge- 
frorenen Kartoffeln vergaren leichter wegen der Maceration der Gewebe beim Ge- 
frieren. Dabei findet Zers. der Proteino sta tt, wahrend die Starkekomer n. bleiben. 
Man erhalt so eino griesartige M. aus reiner Starko. Zur besseren Konservierung der 
Starko miissen die Kartoffeln vor dem Einfrieren gewaschen werden. (Microbiol. [russ.: 
Mikrobiologija] 5- Nr. 1. 40—48. 1936.) " SCHÓNEELD.

E. Haddon, Vber die chemische Kontrolle. In  der Praxis der Rohrzuckerextraktion 
gibt es immer unbestimmbare Verluste. Die Refraktometerangaben stimmen mit dem 
wahren Trockensubstanzgeh. am besten iiberein, wahrend die Brixgrado eino groB.ere 
Differenz ergeben. — Bei austral. Rohrarbeit betrug der unbestimmbare Verlust (nach 
Beriieksichtigung der Verluste in Bagasso, Schlamm, Abwasser u. Melasse) 0,195%. 
(Buli. Ass. Chimistes 53. 782—84. Sept./Okt. 1936.) Ta e g e n e r .

Rudolf Freund, Ober die chemische Kontrolle des Ausreifens der Fiillmassen. Eine 
erfolgreiche Kontrolle des Ausreifcns der Fiillmassen zum Zwecke moglichst vollstandiger 
Auskrystallisation des Zuckcrs erfordert gewissenhafte Arbeit u. chem. Nachpriifung. 
Vf. weist auf besonders zu beriicksichtigende Umstande hin (Zahlenbeispiele; Dia- 
gramme). (Z. Zuckerind. ćechoslov. Republ. 60  (17). 455—60. 28/8. 1936.) Ta e g e n e r .

Kurt Hóppner, Die lichtempfindlichen Zellen und ihre Anwendungsmoglichkeiten 
in  der Zuckerindustrie. Kurze Obersicht iiber die verschiedenen Arten der lichtelektr. 
Zellen. Fiir die Zuckerindustrie sind die photoelektr. Colorimeter von Interesse. Auch 
ais Trubungsmesser kann die Photozelle benutzt werden, u. zwar nicht nur fiir Zucker- 
Isgg., sondem auch fiir Ab- u. Riicknahmewasser der Diffusionsbatterie. (Dtsch. Zucker
ind. 61. 789—791. 8/ 8. 1936.) Ta e g e n e r .

Vladimir Tkacenko, Die VerdHnnungsmethoden und Korrektionsfaktoren in den 
Zuckerfabrikslaboratorien. Zunachst bespricht Vf. die bekannte Verdiinnungsmethode, 
die CuftlN- u. LlNSBAUERsche Methode, ihre Vor- u. Nachteile u. weist darauf hin, daB 
die CuńiNsche Verdiinnungsmethode mit Korrektionstabelle nach Mo l en d a  bisher 
noch die beste ist. Vf. hat sie noch weiter verbessert. Beschreibung der neuen Methode, 
deren Vorz(ige durch reichliches Zahlenmaterial bestatigt werden. — Die mittels der 
Verdiinnungsmethoden o h n e  KoiTektion gewonnenen Quotienten geben keinen guten 
W ert zur Beurteilung der Melasse. — Es waro besser, s ta tt „wirkliche Reinheit“ den 
Begriff „prakt. wirkliche Reinheit" einzufiihren. (Z. Zuckerind. cechoslov. Republ. 
60 (17). 407—12. 17/7. 1936.) T a e g e n e r .

S. J. Korolkoff, Die Bestimmung ton Kolloiden in den Zuckerfabriksprodukten. 
Es wird eine Vereinfachung der bekannten Methode von D o u m an sky  u . Ch a r in e  
angegeben u. ihre Brauehbarkeit durch ein groBeres Zahlenmaterial nachgewiesen. 
Die Methode eignet sich fiir die annahernde u. auch quantitative Best. der Kolloide 
in Saften u. allen alkal. Prodd. der Zuckerfabrikation. (Buli. Ass. Chimistes 53. 764 
bis 776. Sept./Okt. 1936.) T a e g e n e r .

E. Haddon, Ober eine neue Methode zur Beslimmung des Zuckers in der Melasse. 
Kritik an der von Gu e z e  (C. 19 3 6 . I. 5001) empfohlenen Methode u. Angabe eines vom 
Vf. seit langerer Zeit angewendeten Verf. unter Venvendung von Baryt. (Buli. Ass. 
Chimistes 53 . 785—86. Sept./Okt. 1936.) ' Ta e g e n e r .

Franz Kock und Heinz Adamec, Wien, Umwandlung ton Cdlulose oder cdlulose-
ahnlichen Substanzen in niedrigermolekulare Produkte, insbesondere Zucker, oder
Zwischenprodd., dad. gek., daB Prodd. der angegebenen Art, wie Pflanzen oder Pflanzen- 
teile, insbesondere Holz, m it verd. Saure oder einem verd. Sauregemisch oder mit Lsgg. 
saurer Salzo oder einem Gemenge von Saure u. sauren Salzen befeuchtet oder getrankt
u. hierauf bei Tempp. bis etwa 105°, vorzugsweise we^entlich unter 100°, ohne An- 
wendung von Druck, gnnz oder teilweise getrocknet werden, worauf aus dem ganz

XIX. 1 . ' 84
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oder teilweise getrockneten Materiał die entstandenen Umwandlungsprodd. durch k. 
oder h. Extraktion, eventuell unter gleichzeitiger Anwendung yon Druck entfernt 
werden. Z. B. werden organ, oder anorgan. Salze, insbesondere Phosphate, wie Mg. 
(HjP04)2 oder Alkalisulfat oder -chlorid zugesetzt. Das zu verarbeitende Materiał 
■wird zunachst mit der Trankungsfl. aufgekocht u. nach dem Entfernen der iiberschus- 
sigen Trankungsfl. durch Abziehen oder Abpressen o. dgl. dem Trocknungsyerf. unter- 
worfen. Bei Ggw. yon Gerbstoffen im Ausgangsmaterial werden solche Sauren an- 
gewendet, die den Gerbstoff nicht schadigen, insbesondere HC1 oder saure Salzlsgg.^ 
welchen eine geringe Menge H N 03 zugesetzt sein kann. — 100 (Teile) zerkleinertes 
Holz (Sagespane) werden mit 100 8°/0ig. H 2S04 durchfeuchtet u. bei etwa 65° ge- 
troeknet. Wahrend des Trocknungsyorganges konz. sieh die H2S04 u. dio Cellulose 
des Holzes wird in Zucker iibergefuhrt. Nach dem Trocknen wird das Rk.-Prod. mit 
W. extrahiert; dabei geht der Zucker in Lsg. u. es bleibt Kohle zuriick, die ais Aktiv- 
kohle oder ais Brennstoff yerwendet werden kann. Die auf diese Art gewonnene Zucker- 
Isg. ist von heller Parbe u. kann z. B. zu Sirup eingedampft oder yergoren werden. 
(Oe. P. 147169 yom 21/11. 1933, ausg. 10/10. 1936.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsindustrie.
Arthur Harden, Entwicklung unserer Kennlnisse iiber den Chemismus der 

alkoholischen Garung wahrend der letzten 50 Jahre. Fortschrittsbericht. (J. Inst. Brew.
42 (N. S. 33). 509—13. Nov. 1936.) S c h in d l e r .

G. Wolff, Zur Entwicklungsgeschichie der Fermenifrage bei der alkoholischen Garung. 
(Vgl. C. 19 3 6 . I I .  1186.) Literaturzusammensteliung u . Ubereicht iiber die Forschung 
der Garungsenzyme. (Pharmaz. Ztg. 8 1 . 1221—23. 14/11. 1936.) SCHINDLER.

J. Giroux, Die alkoholische Garung. Zusammenstellung der bisher bekannten 
chem. u. biolog. Vorgange bei der alkoh. Garung. Garschema. (Buli. Pharmae. Sud-Est 
40. 436— 41. Okt. 1936.) S c h in d l e r .

William J. Lenz, Winkę fu r  die Praxis der Garung. t)ber MaBnahmen zur Ver- 
hinderung yon A.-Verlusten, Yermeidung von Schaumgarung u. dereń Bekampfung 
durch Schmalzzusatz. Verfolgung des Garrerlaufs bei Bier an der D., Ausbeute- 
berechnungen u. a. (Amer. Wine Liquor J . 4. Nr. 1. 53. 71. Okt. 1936.) Gr o s z f e l d .

G. Fertman, Vber die Prozesse der Vorbereitung der Hefen bei der Verarbeitwtg 
von starkehaltigen Jłohsłoffen. Allgemeines zum Problem der Hefebereitung in der Praxis. 
(Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 13 . Nr. 4. 57—64. 1936.) ScHONF.

Richard Lechner, Uber die Vorga,nge beim Aufbau der Hefesubstanz und die móg- 
lichen Ausbeuten bei der Hefezuchlung. Literaturzusammensteliung u. theoret. Elr- 
orterungen iiber hóchstmógliehe Ausbeute an Hefetrockensubstanz, die je nach der 
Z us. der Hefe (EiweiB, N-freie Stoffe u. Asche) yerschieden ist. Besprechung der dies- 
bezuglichen Berechnungen u . Theorien yon EFFRONT u . CLAASSEN. Hinweis auf die 
Bedeutung der Hefetrockensubstanz fur die bestmógliche Ausnutzung der Rohstoffe 
im Hinblick auf das heutige FuttereiweiBproblem. (Z. Spiritusind. 59 . 391—92. 
399—400. 26/11.1936.) S c h in d l e r .

Heinrich Liiers und Mahadeo Vaidya, Die Zusammensdzung des Hefeproleins in 
Abhdngigkeit vom Nahrmedium. Aus zahlreichen, naher beschriebenen Verss., die uber 
den Geh. an Aminosauren in Hefen aus Nahrlsgg. m it yerschiedenem, organ, oder an
organ., N- oder P-Geh. Aufklarung geben sollten, geht heryor, daB nur auBerst geringe 
Unterschiede ermittelt wimien. Auch der Gcsamtsterin- u. Ergosteringeh. sind ziemlich 
gleich, ebenso der Purinbasenstickstoff. Eine in hamstoffhaltiger Lsg. gewachsene 
Hefe zeichnet sieh lediglich durch hohen Steringeh. aus. Angaben iiber Yers.-Anordnung
u. Tabellen. (Z. Spiritusind. 59. 365—66. 29/10. 1936.) S c h in d l e r .

G. Fertman, Neue Methode der Sjrritfabrikationskontrolle. t)bersicht uber russ. 
Betriebskontrollmethoden. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 13 . Nr. 6. 
24—28. Juni 1936.) ' S c h ó n f e l d .

G. Pusrin, A. Jegorow und M. Goldenberg, Konlinuierlicher Wasserstoffionen- 
konzeniration- und Temperaiurkontrollapparat beim Prozep der Spriłfabrikation. Be
schreibung eines geeigneten Thermoionometers. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Pro
myschlennost] 13. Nr. 6. 34—37. Jun i 1936.) SCHÓNFELD.

S. Lebedjanski und W. Iwanitzki, Verarbeitung ton Zichorie gemeinsam mit ge~ 
frorenen Kartoffeln. Giinstige Ergebnisse der Yerzuckerung von Zichorie gemeinsam 
m it den Kartoffeln zwecks Spriterzeugung. Bestc Arbeitsweise: Gemeinsames Ver-
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kochen von Zichorie u. Kartoffeln u. Vergaren gemeinsam mit Getreidemaische. (Gar.- 
In d . [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 13. Nr. 4. 33— 37. 1936.) SCHÓNFELD.

Bemt Erstad, Sulfitsprit. Vortrag. Kurze Angaben iiber Darst. nach der Meth. 
RefMER u. Aussichten der Erzeugung in Norwegen. (Tidsskr. Kjemi Bergves. 10. 
140—42. N oy. 1936.) E . Ma y e r .

H. Lloyd Hind, Uber Forłschriłłe bei der Bierg&rung wahrend der leizten 50 Jahre. 
Ruekblick iiber die Entw. der Garverff., Hefcreinzucht, Garkontrolle, Gar- u. Lager- 
gefaBe u. Hefebehandlung. (J. Inst. Brew. 42 (N. S. 33). 513—19. Nov. 1936.) SCHINDL.

R. H. Hopkins, Fortschritte im Brauereilaboralorium, uber den Nahrwert des Bieres 
und uber die Nebenprodukle beim Brauen wahrend, der leizten 50 Jahre. Entw.-Bericht 
u. Literaturangaben. (J. Inst. Brew. 42 (N. S. 33). 524—33. Nov. 1936.) Sc h in d l .

G. Chabot, Kolloiddiemisćhe Fragęn im Brauereigewerbe. Ausfiihrliche Theorie der 
Kolloide im allgemeinen. Besondere Hinweise auf die aus Gersten u. Hefen entstehenden 
Kolloide u. auf die Wrkg. des ph u. ausflockender Zusatze, z. B. Tannin, des Maiseh- 
verf., des A.-Geh. u. der Art u. Menge des EiweiBes in Maische, Wiirze u. Bier. Schemata, 
physikal. Berechnungen. (Buli. Ass. anciens Elćves Inst. super. Fermentat. Gand 37. 
243—63. Nov. 1936.) Sc h in d l e r .

S. Pickholz, Die ersten Malze der Kampagne 1936/37. Analysenergebnisse u. 
Tabcllen. (Brau- u. Malzind. 29 (36). 125. 1/11. 1936.) Sc h in d l e r .

G. Aufhammer, Die Ziele der Braugerstenziichtung. Auf Grund von Vers.-Ergeb- 
nissen (Tabellen) werden dem Braugersten u. -weizenbau Wege fur die Ziichtung auf 
Kombeschaffenheit, EiweiB- u. Extraktgeh. u. Krankheitswiderstandsfahigkeit ge- 
wiesen. (Tages-Ztg. Brauerei 34. 857— 58. 28/11. 1936.) S C H IN D L E R .

K. Myrback, Der Amylasegehalt der Oerste — eine Sorteneigenschaft. Die Amylase- 
menge ist eine konstantę Eig. der Gerstensorte. Bei n. Malzen wird der Amylasegeh. 
des Grunmalzes u. bis zu einem gewissen Grade auch des Darrmalzes durch den Geh. 
der Gerste an diesem Enzym weitgehend bestimmt. (Svenska Bryggarefóren. Manadsbl. 
51. 453—73. Okt. 1936.) My l iu s .

A. H. Burgess und W. Goodwin, Uber die Anwendung von N- und K-haltigm  
Dungemittdn beim Hopfen wahrend des Wachstums. Bericht iiber den Ausfall solcher 
Verss. in England. (J . Inst. Brewing 42 (N. S. 33). 461—63. Okt. 1936.) Sc h in d l e r .

Mas Hamburg, Fapbier und Flaschenbier. Besprechung geschmacklicher Unter- 
schiede u. des Einfl. von Luft, wie er beim bisherigen Abfiillen sich bemerkbar macht, 
auf die Schaumhaltigkeit u. Haltbarkeit. Femer wird iiber die Verwendung gepichter 
Blechbehalter, wie sie in Amerika gebrauchlich sind, berichtet. (Brau- u. Malzind. 29 
(36). 135—36. 1/12. 1936.) Sc h in d l e r .

E. Jałowetz, Erzeugung non lichtem Qualiłdtsbier. (SchluC zu C. 1937. I. 454.) 
Angaben uber Haupt- u. Naehgarung, sowie uber das Abziehen auf Transportgebinde. 
Wamung vor Verkiirzung der Lagerzeit. (Brau- u. Malzind. 29 (36). 121—22. 1/11. 
1936.) Sc h in d l e r .

Johann Satava, Hygienc des Wassers im Brauhaus und in  der Sodawasserfabrik. 
Angaben iiber Wrkg. u. Verbesserung bakteriell gesundheiteschadlicher Wasser. (Bóhm. 
Bierbrauer 63. 435—38. 7/10. 1936.) Sc h in d l e r .

Mader, Der Einflufi der Veredelung au f die chemische Zusammensdzung des Mostes 
und des Weines. Die Beeinflussung war unregelmaCig oder unwesentlich fiir den Geh. 
an Asche, P20 5 u. N. Nur der Citronensauregeh. war bei den veredelten Weinen stets 
hoher ais bei den unveredelten. (Wein _u. Rebe 18. 177—80. Okt. 1936. Mainz.) Gd.

Heinrich Kreipe, Yerschneiden ton Essig. Formeln zur Berechnung der beim 
Verdiinnen von Essig erforderlichen Essig- u. W.-Mengen u. der beim Verschneiden 
Y on  Essig erforderlichen Essigmengen verschiedener Starkę. Die Mengen konnen 
ohne prakt. Fehler in kg s ta tt in Liter errechnet werden, doch ist Nachprufung des 
durch Verdiinnung bzw. durch Verschneiden hergestellten Sauregeh. (Titration) ratsam. 
(Dtsch. Essigind. 40. 377—79. Dtsch. Destillateur-Ztg. 57. 637. 1936. Berlin, Inst. f.
Garungsgewerbc.) GROSZFELD.

A. Ssokowych, Schnellmdhode zur Bestimmung der Verzucherungsfdhigkeii. 6 g
Malz werden nach Zerreiben mit 100 ccm 20%'g- A. 5 Min. geschiittelt u. durch Ab- 
saugen filtriert; 5 ccm des truben Filtrats werden mit 100 ccm Starkelsg. (1:300) 
6 Min. bei 60° verzuckert. Nach Abkiihlen auf 20° gibt man in je 5 ccm F E H L IN G s c h e  
Lsg. (10 ccm +  50 ccm H;0) hinzu, laBt 20 Min. im sd. W.-Bade stehen u. sucht das 
Reagensglas heraus, das mit Gelbsalz keine Cu-Rk. mehr gibt. (Gar.-Ind. [russ.: 
Brodilnaja Promyschlennost] 13. Nr. 6. 50. Juni 1936.) ~ SC H Ó N FE L D .

84*



1308 H xv. G a r u n g s in d u s t r ie . 1937. I .

W. Jerschow, Chemische Bestimmung ton Starkę mit der Normenlósung. Be
schreibung der russ. OST-Einheitsmethode. (Spiritus-Ind. [russ.: Spirtowaja Pro- 
myschlennost] 13. Nr. 7. 54—56. 1936.) Sc h ó n fe l d .

Olli Ant-Wuorinen, Ober die colorimetrische Bestimmung von Eisen und Kupfer 
im  Wein und anderen alkohoUialtigen Getrdnken. Vf. gibt Arbeitsvorsohriften fur Best. 
des Fe mittels ICCNS-Lsg. in dem mit H 2S04 +  H N 03 mineralisierten Wein unter 
Messung der Farbstarke im Stufenphotometer von Z EISS, forner fiir Best. des Cu mit 
Dithizon. Einzelheiten im Original. (Z. Unters. Lebensmittel 72. 219—23. Aug./Sept. 
1936. Helsinki, Finnland, Lab. des Sozialministeriums.) GROSZFELD.

W. Diemair und J. Waibel, Erfahrungen iiber die Bestimmung kleiner Arsen- 
mengen in Hosten und W einen. Das Verf. von L o c k e m a n n  ist zur orientierenden 
Schatzung von As-Mengen bis zu 2 mg/l brauchbar. Zur quantitativen Best. liefert 
das Verf. yon G a n g l  u. V A zquez-S anchez  (vgl. C. 1934. H . 2714) gute Ergebnisse, 
wenn das im Dest.-GefaB zuruckbleibende As bes. bestimmt wird. Dieses kann 
nach B e r g  u .  S c h m e c h e l (vgl. C. 1933. II . 2337) ermittelt werden, wobei Ab- 
scheidung des AsH3 auf HgBr„-Papier in naher angegebenem App. giinstig ist. Ein- 
arbeiten in das Verf. von GANGL u . V azquez-S A nchez  erfordert viel Zeit, die Aus- 
fiihnmg des Verf. ist zeitraubend. (Z. Unters. Lebensmittel 72. 223—34. Aug./Sept. 
1936. Munchen, Deutsche Forschungsanstalt fiir Lebensmittelchemie.) GROSZFELD.

Paul Lindner, Berlin, Gleichzeitige Gewinnung von Kohlensdure, Alkohol und 
Milchsdure nach Pat. 478 558, dad. gek., daB bei Anwendung nichtsteriler, besonders 
dauersporenhaltiger Nahrboden die Impfung u. Garung mit dem Tm  unterhalb 
dessen Optimaltemp., bei etwa 15—25°, durchgefiihrt wird. Wichtig fiir Grunfutter- 
silage u. zur Konseryierung von Mileh, Fleisch u. Seetieren. Hierzu vgl. F. P. 656 432; 
C. 1929. II. 504. (D. R. P. 631 562 IG. 6b yom 20/12. 1934, ausg. 27/10. 1936.
Zus. zu D. R. P. 478558.) Sc h in d l e r .

Eva Teitge, Berlin, Entfemen des gelosten Imftsauerstoffes aus Maische und bzw. 
oder geliiuterter Wiirze, dad. gek., daB die Maische u./oder gelauterte Wiirze vor u./oder 
wahrend des iibliehen Wiirzekochprozesses mit inerten Gasen, wie N2 oder C02 behandelt 
wird. Das Verf. dient zur Vermeidung des Zufarbens der Wiirze wahrend des Kochens. 
(D. R. P. 637 680 KI. 6b vom 14/3. 1934, ausg. 2/11. 1936.) Sc h in d l e r .

Walter James Hoy, Vancouver, Br. Columbia, Canada, Hefegewinnung. Zunachst 
wird eine Wiirze aus 64 pounds Kartoffeln, 8 Unzen Salz, 4 (pounds) Malz u. 8 Zucker 
m it Gelatinezusatz bei 71° hergestellt. Nach dem Abkiihlen auf 16—32° wird Hefe 
zugesetzt u. vcrgoren. Sodann wird der Bodensatz abgezogen u. nach Zugabe yon 
4 (pounds) Kartoffel- oder Getreidestarke u. 2 Melasse nochmals 10 Stdn. vergoren. 
Aufarbeitung der Hefe wie iiblieh. (Can. P. 358 092 vom 18/2. 1935, ausg. 26/5.
1935.) Sc h in d l e r .

Alfredo Lazzaro Greguoli, Mailand, Herstdlung von wasserfreiem Alkohol. Die 
aus der Rektifizierkolonne kommenden A.-Dampfe werden durch eine auf die Siede- 
temp. des absol. A. erwarmte Lsg. von 1000 Glycerin (28—30“ Be), 200 Athylen- 
glykol, 15 p-Phenylendiamin u. 5 Hydrochinon geleitet. Das Verf. soli unter Druck 
ausgefiihrt werden. (It. P. 327 323 vom 7/1. 1935.) Sc h in d l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Julius F. T. Berliner, Wilmington, 
Del., V. St. A., Vergdllen von Alkohol. Ais Mitteł hierzu dienen in 3—5%>g- Zusatzen: 
2,4-Dimethylpentanol-3, 2-Methylpentanol-l, 2,4-Dimethvlpentanol-l, 2-Methylbuta- 
nol-1, 3-Methylbutanol-2, 3-Methylpentanol-2 oder 4-Methylhexanol-l. Es kónnen auch 
Mischungen dieser mit n-Propanol, Isobutanol, Methanol, Aceton, Terpene, Halogen- 
deriw ., z. B. Chlorphenole usw., yerwendet werden. (A. P. 2 056 163 yom 16/7. 1932, 
ausg. 6/10. 1936.) S c h in d l e r .

Louis Anton Freiherr von Horst, Coburg, Aromatisieren ton Bierwurze mit 
Hopfenol, dad. gek., daB geringe Mengen Hopfenól, gegebenenfalls in Form yon mit 
Hopfenol angereichertem Hopfenestrakt, mit der koehenden Wiirze kurz vor dem 
Ausschlagen homogenisiert werden. Es geniigen je hl Wiirze 3 Tropfen Hopfenól. 
(D. R. P. 637 524 Iii. 6 b vom 5/1. 1934, ausg. 30/10. 1936.) Sc h in d l e r .

Carl Schreiner, Brooklyn, Cornelius V. Werner und Charles J. Werner, 
Richmond Hill, N. Y-, V. St. A., Verkurzung der Lagerzeit ton Bier. Die yergorene 
Wiirze wird nach dem Absetzen der Hefe mittels Riihrer kraftig aufgewirbelt u. nach 
dem Durchgang durch eine Homogenisieryorr. durch ein Filter yon den festen Stoffen
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(Hefe, EiweiB usw.) befreit. Durch das Verf. sollen fiir den reifen Geschmack des 
Bieres wesentliche Stoffe wicder in das Bier treten, wodurch eine Lagerung unnotig 
wird. (A. P. 2 057 352 yom 23/5. 1933, ausg. 13/10. 1936.) Sc h in d l e r .

XVI. Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.
Benno Reichert, Lebensmittelchemie und nalicmale Bahstoffproblem-e. Yortrag 

uber ncueste Forschungsergebnisse. (Pharmaz. Ztg. 81. 1271—73. 25/11. 1936. Berlin- 
Steglitz.) " Gr o sz fe l d .

Lueien BruII, Wasscrgehall, Proleine, Fettsloffe, Calcium, Phosphor und 
Magnesium in einer Ee.ihe von in Belgien verbrauehten Lebensmittdn. Die Ergebnisse 
der Unters. oiner gróCeren Anzahl von pflanzlichen u. tier. Prodd. werden in tabellar. 
Zusammenstellung wiedergegeben. Angaben uber die Unters.-Methoden. (Buli. Acad. 
roy. Med. Belgiąue [6] 1. 441—43. 1936.) SCHWAIBOLD.

Th. Sabalitschka, Ober chemische Konseroierung. Sammelref., bes. iiber Eignung 
der p-Benzoesiiureester ais Konservierungsmittel. (Pharmaz. Ztg. 81. 1301—06.
2/12. 1936. Berlin.) Gr o sz fe l d .

R. Guillemet und C. Schell, Die alkoholische Garung bei der Teigbereitung. Die 
Unters. n. Backmehle ergab, daB sie auBer im Mittel 0,l°/o Hexosen u. 0,2—0,7% Saccha- 
rose noch etwa 1% hydrolysierbare u. yergarbare Substanzen enthalten. Vgl.-Verss. 
uber die gebildeten A.- u. C02-Mengen bei yerschied. Tempp., Hefegaben u. Dauer, sowie 
iiber den Einfl. der Teigbearbeitung (Mischen u. Kneten) u. des Luftabschlusses der Hefe 
im Teig auf die Teiggarung. Angaben u. Abb. iiber die angewendeten Best.-Methoden 
u. Vorr. Zahlreiche TabeUen u. K urren iiber Vgl.-Verss. zur Best. der C02 bei An
wendung yerschied. Hefen u. Mehle bezogen auf die Zeiteinheit. Bespreehung der 
anaeroben Teiggarung, der katalyt. Wrkg. yon Mehlbestandteilen auf die A.-Bldg. 
hierbei. (Annales Fermentat. 2. 321—46. 385—99. 1936.) Sc h in d l e r .

J. Werder, Ober den Stand der Brotfrage in  der Schweiz. Vf. bespricht die Vor- 
u. Nachteile einer hoheren Ausmahlung des Getreides sowie dio Brauchbarkeit yer- 
schied. Zusatze von Getreidekeimeh u. Magermilchpulyer fiir schweizer. Verhaltnisse. 
(Mitt. Gebiete Lobensmittelunters. Hyg. 27. 371—76. 1936. Bern, Eidgen. Gesund- 
heitsamt.) Gr o sz fe l d .

Florance B. King, Rosemary Loughlin, R. W. Riemensehneider und N. R. 
Ellis, Der relative Wert verschiedener Schmalze und anderer Fette fiir das Bralen (deep-fal 
frying) von Kartoffdscheiben in Fett. Unterss. an 9 Sorten F ett: Schweineschmalz von 
Tieren nach Fiitterung m it ErdnuB, Mais u. Brauerreis, ein Dampfschmalz, ein gehartetes 
Schmalz, ein gehartetes Baumwollsaatol u. 3 hochraffinierte Ole aus Mais bzw. Baum- 
wollsaat bzw. Erdniissen. Einzelheiten im Original. (J. agric. Res. 53. 369—81. 
1/9. 1936. Washington, U. S. Department of Agriculture.) Gr o sz fe l d .

Hugo Kaho, Das Verhalten der Eiwei/Sstoffe gesunder und abbaukranker Kartoffel- 
knollen gegen Salze. Verss. ergaben, daB das Eiweifl gesunder Knollen durchschnittlich 
mehr ala das der Abbauknollen ionisiert ist. Bei Alkalisalzen ist die koagulations- 
fordemde Wrkg. der Anionen deutlieher ausgepragt ais die der Kationen u. zwar in 
der umgekehrten lyotropen Reihenfolge CNS >  J  >  Acetat >  N 0 3 >  Tartrat, Cl, 
S04; bei den Erdalkalicn ist diese Wrkg. etwas weniger deutlich, yerlauft aber in der- 
selben Reihenfolge. Bei AlkalieiweiB kehrt sieh die Reihenfolge um, nicht bei Erd- 
alkalieiweiB. Fiir die Wrkg. der Kationen gilt die Reihenfolge: Rb, K  <  Na <  NH., <  
Li <  Mg <  Ca, Sr, Ba. Die einwertigen Kationen besitzen eine viel kleinere Aktiyitat 
ais die zweiwertigen, welche schon in sehr schwachen Konzz. (etwa 0,5— 1-n.) bei 
Zimmertemp. das KartoffeleiweiB fallen. In  alkal. Lsg. wird die Wrkg. der zweiwertigen 
Kationen im gleichen Sinne noch etwas starker. Ein wesentlicher Untersehied zwischen 
der Wrkg. der Kationen auf das EiweiB der gesunden u. kranken Knollen wurde nicht 
gefunden. (Acta Comment. Univ. Tartuensis [Dorpatensis] Ser. A 29. Nr. 4. 20 Seiten. 
1936. [Orig.: dtsch.]) Gr o sz fe l d .

N. W. Ssaburow und M. I. Kalebin, Der EinflufS von schwefliger Saure auf das 
Pektin der Apfel. Bis zu einer Konz. von 0,2% yerursacht S 0 2 keine Zunahme des 
losl. Pektins in zerriebenen Apfeln beim Lagem; hóhere S 0 3-Konzz. fiihren zu geringen 
Steigerungen. Allg. wurde eine 30—50% des Gesamtpektins betragende Zunahme 
des lćisl. Pektins in der ersten Lagenmgszeit beobachtet. Der OCH3-Geh. des losl. 
Pektins geht nur um etwa 0,3%, bei S 0 2-Konzz. von iłber 0,2%, zuriick. Das der 
Spaltung unterliegende Pektin zeigt sehr gutes Geherungsyermógen; dieses wurde
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etwas yenninderfc bei einer 0,2%ig. S 0 2-Konz. u. blieb noch sehr hoch bei 0,25 u. 
0,3% S 02. In  den prakt. yerwendeten Konzz. seheint S 0 2 ohne spezif. Einw. auf das 
Apfelpektin zu sein. Fallung des Pektins aus der Lsg. mit A. emiedrigt das Gelierungs- 
yermogen. Das mit S 0 2 zu konseryierende Rohgut muB zuvor einer nicht zu langen 
Warmebehandlung unterworfen werden. (Konseryen-Ind.: [russ.: Konsserwnaja
Promysehlennost] 1936. Nr. G. 24— 32. Juni.) SCHONFELD.

A. I . Smimow, Gasaustausch in Wassersuapensionen des Tabaks. I . Mitt. (Unter 
Mitwirkung yon M. G. Moroz-Morozenko.) Die Fahigkeit des oriental. Tabaks, in 
W.-Suspensionen 0 2 zu absorbieren, nimmt mit fortschreitender Permentation immer 
mehr ab. Gegen Ende der Permentation werden von 16 ccm Tabaksuspension nicht 
mehr ais 0,07 ccm 0 2 fiir 1 g Tabak aufgenommcn. Diese GroBe bildet ein analyt. 
Merkmal der Permentationsstufe. Die Menge der beim Schiitteln der W.-Suspension 
des Tabaks ausgeschiedenen C02 nimmt bei den verschied. Fermentationsstufen nicht 
regelmaBig ab. Gefunden wurde, daB von der Gesamtmenge der yom Tabak beim 
Schiitteln seiner W.-Suspension ausgeschied. C 02 25% niit den Oxvdationsvorgangen 
yerbunden sind, dagegen 75% von der 0 2-Absorption nicht abhangen. Die aus
geschied. C02 beim Schiitteln der W.-Suspension war vollig anaerob. Ursprungs, was 
ebenfalls (nach Verss. an zahlreichen Tabaksorten) ais analyt. Merkmal der Fertig- 
fermentierung von gelben Tabaksorten benutzt werden kann. (Z. Unters. Lebensmittel 
72. 172—88. Aug./Sept. 1936. Krassnodar, Tabakforscliungsinst.) GROSZFELD.

Carl Neuberg und M aria Kobei, Uber die Isolierung von Rntin aus Tabak. Vff. 
beschreiben Isolierungsmethoden, bei denen die getrockneten Tabakblatter m it W. 
(teilweise auch m it A.) ausgekocht u. der Extrakt zur Krystallisation eingedampft 
wurde. Aus 5 kg frischen Tabakblattem wurden 11,7 g, aus demselben Tabak nach 
dem Trocknen nur noch 5,9 g Rutin erhalten, woraus Vff. auf einen Abbau des Glu- 
cosids beim Trocknungsyorgang schlieBen. Aus dachtrockenem dunkelbraunem Tabak 
des Handels sowie aus maschinenfermentiertem Tabak gelang die Isolierung von Rutin 
nicht. (Z. Unters. Lebensmittel 72. 113— 16. Aug./Sept. 1936. Berlin-Dahlem,
Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Biochemie.) GROSZFELD.

Carl Neuberg und M aria Kobei, Vber Vorkommen von Sorbit im  Tabak. Unter 
Abscheidung ais Gemisch yon Di- u. Tribenzalsorbit nach iiblichem Verf. unter Zer- 
legung des Nd. mit yerd. H 2S 04 wurden m Zichna-Zigarettentabak 0,4, in lang- 
blatterigem Pfeifentabak 0,34% der Trockensubstanz an Sorbit gefunden. (Z. Unters. 
Lebensmittel 72. 116—21. Aug./Sept. 1936. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Institut 
fiir Biochemie.) GROSZFELD.

W . Preiss, Zur Kenntnis des Raudiens. Zigaretten- u. Zigarrentabake (saure u. 
alkal. Gruppe nach WENUSCH) sind grundsatzlich zu unterscheiden. Beim Zigaretten- 
rauchen treten rund 30% des Nicotins im Hauptrauch, etwa 40% im Nebenrauch, 
etwa 2—5% ais Anreieherung im Stummel auf, wahrend etwa 25—30% zers. werden. 
Diese Zers. findet fast ausschlieBlich beim Verglimmen in den Rauchpausen statt. 
Im  Zigarrentabak erfolgt das Freiwerden des Nicotins erst in der Glutzone, wobei 
nur ein geringer Teil unverandert in den Hauptrauch, der gróBere Teil in den Neben
rauch iibergeht u. ein merklicher Teil in der Glutzone zers. wird. Der Basengeh. (auBer 
Nicotin) des Hauptrauches ist bei Zigaretten u. Zigarren meist nur gering. Der Tabak- 
tcer wirkt teils ais mechan. Sehutz der Schleimhaute vor der Einw. reizender Rauch- 
bestandteile, teils auch ais Trager von Geschmacks- u. Geruchsstoffen, schheBlich auch 
auf die disperse Verteilung des Nicotins u. der anderen Stoffe im Rauch. Fiir die Wrkg. 
des Nicotins auf den Organismus ist mehr noch ais die Hauptrauchnicotinmenge die 
GroBe der Absorption, abhangig yom Verteilungsgrad des Nicotins, bedingt durch den 
Tabakteer, u. yon der Sauremenge des Rauches ausschlaggebend. (Z. Unters. Lebens
mittel 72. 196—212. Aug./Sept. 1936. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) GROSZFELD.

A doli W ennuseh, Uber den Nicotingehalt des Hauptstromrauches von dicketi 
Zigaretten. Verss. ergaben, daB unter dem n. Rauchen weitgehend nachgeahmten 
Abrauchbedingungen das Format der Zigarette ohne wesentliehen Einfl. auf die Menge 
des in den Hauptstromrauch iibergehenden Nicotins ist. E rst bei besonders trockenem 
Tabak geben dunne Zigaretten etwas weniger Nicotin ais dicke ab. (Z. Unters. Lebens
mittel 7 2 .  2 1 3 — 1 S . Aug./Sept. 1 9 3 6 .  Wien.) G r o s z f e l d .
*  F . W . Christensen, Der Einfluf! des Kochens und der Dosenkonservie.ru.ng auf den 
Vitamin-B- und -G-Ckhalt von magerem Rind- und Schweinefleisch. An Vitamin B 
enthielt Schweinefleisch in der Trockensubstanz rund 24, mageres Rindfleisch 2,5 Ein- 
heiten je g. Beim Kochen, wobei die Temp. 90° nicht uberstieg, war der Yerlust 12
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bzw. 20%, beim Erhitzen im Autoklayen (70 Min. bei 10 lbs. Druck) 14 bzw. 21%. 
Der Vitamin-G-Gch. von magerem Sohweine- u. Rindfleisch isfc nahezu der gleiche 
u. wird auch durch Kochen oder Erhitzen im Autoklayen nieht yermindert. Gefunden 
fur Trockensubstanz yon Schweinefleisch 6,9, Rindfleisch 4,9 Einheiten/g. (J. agric. Res. 
5 3 .  415—32. 15/9. 1936. North Dakota, Agricult. Experiment. Station.) G r o s z f e l d .

Yuzuru Okuda und Kitaro Katai, Chemische Untersuchungen iiber Buchsenfleisch.
II. Uber den Oehalt gelagerler Dosenkonserven an Oasen und Metallen. Vff. bcrichten 
■iiber Verss. m it Buchsenfleisch naeh yerschied. Lagerungszeit (1—15 Jahre). Unters. 
des Gasgeh. in den Dosen: in der Mehrzahl war die Menge N2 am groBten, in einigen 
alten Dosen der Geh. an H 2 grSCer ais der an N2; der 0 2-Anteil war im Vergleich zu 
N2 yiel kleiner, der Geh. an C02 gróBer ais in Luft, stieg aber wahrend der Lagerung 
der Dosen nieht merklich. Freies NH3 u. H2S lagen nur in Spuren vor. Dio [H '] von 
Buchsenfleisch zeigte beim Lagern fast keine Anderung. Der Geh. an Fe u. Sn bei 
Buchsenfleisch u. -fisch war nahezu der Menge H, proportional, die durch Korrosion 
des Dosenmaterials gebildet war, nur bei Krabbenfleisch in lackierten Dosen wurde 
fast keine Zunahme des Geh. an Fe, Sn u. H 2 gefunden. Ungewohnlich hoho Zunahmen 
an H 2 in sehr lange aufbewahrten Fleischdosen gaben AnlaB zu Bombagen. (Buli. 
agric. chem. Soc. Japan 12. 147—48. Nov. 1936. Fukuoka, Kyushu Imp. Uniy. [Naeh 
engl. Ausz. ref.]) G R O S Z F E L D .

Yuzuru Okuda und Kitaro Katai, Chemische Untersuchungen uber Biichsen- 
fhisch. I II . Kohlendioxyd und bei Hitzekonservierung und Lagerung erzeugtes Wasser- 
stoffgas. In  Glasróhrchen wurden mehrere Fleischarten in yerschied. Menge unter 
Sn- bzw. Fe-Pulverzusatz in Lsgg. von yerschied. [H ]  yergleichend untersucht. Die 
Róhrchen wurden mehrere Stdn. bei 130° erhitzt u. dann yerschied. lange bei 50° auf- 
bewahrt. Die C02-Entw. wahrend der Hitzesterilisierung war in Ggw. von Fe etwas 
hóher ais in Ggw. von Sn allein u. stieg m it der Dauer des Erhitzens. Wahrend der 
Lagerung nahm sie in Ggw. yon Sn allein allmahlich zu, sank aber in Ggw. von Fe. 
Die Abnahme scheint dadurch bedingt zu sein, daB das gebildete C02 allmahlich auf 
Fe unter Bldg. von Fe-Carbonat u. H , wirkt. Die C02-Bldg. steht in gewisser Beziehung 
zur [H’] yon Fleischsaft u. Fleischart, aber nieht zur Frische des Fleisehes. Die H,- 
Entw. wird hauptsachlich durch Fe u. nur wenig durch Sn hervorgerufen. In  Ggw. von 
Fe steht die Erzeugung in enger Beziehung zur [H‘] des Fleischsaftes u. steigt m it der 
Konz. proportional zur Erhitzungs- u. zur Aufbewahrungsdauer. Art u. Frische des 
Fleisehes haben mehr oder weniger Einfl. auf die H 2-Produktion des Dosenmaterials. 
Dio crzeugto C02-Menge war im Vgl. zum H 2 im allg. sehr klein. (Buli. agric. chem. 
Soc. Japan 1 2 .  148. Nov. 1936. Fukuoka, "Kyushu Imp. Uniy. [Naeh engl. Ausz. 
ref.]) G r o s z f e l d .

Kinsuke Kondo, Kazuo Fujioka, Sakae Shinano und Hisateru Mitsuda, 
Untersuchungen iiber die Zusammenselzung des Fleisehes der Plattfische [Pseudorhombus 
cinnamomeus (T. & $.)]. Der eBbare Teil des K 6rpers der Plattfische betrug etwa 
51—53%> die Menge an Rogen oder Milch etwa 1% u. die an Leber 1—5%. Dio analyt, 
Ergebnisso erklaren nieht die Herkunft des charakterist. Geschmackes im Zusammen- 
hang m it Gesehlecht u. Jahreszeit. Zus.: W. 71—80, Protein etwa 20, F ett 0,6—5,07, 
Asche etwa 1,2%. Der-Geh. an Protein schwankte reziprok zum Geh. an W. u. Fett. 
Dio ausnutzbare Energie fur 100 g frisches Fleisch betrug 80—130 cal. Die yerschied. 
Geschlechter unterschieden sieh bzgl. der yerschied. N-Formen nur im Lysingeh. 
Wahrscheinlich yerursaehen die Schwankungen an Protein, F ett u. Mineralstoffen 
den durch Jahreszeit u. Fangplatz bedingten charakterist. Geschmack. (Buli. agric. 
chem. Soc. Japan 12. 151. Nov. 1936. Kyoto, Imp. Uniy. [Naeh engl. Ausz. ref.]) Gd.

Kinsuke Kondo, Masanori Kubo und Kazuo Bando, Uber die Zusammen- 
setzung einiger Sorten Eummerfleisch. Vff. analysierten das frische Fleisch von 3 Arten 
von geschlechtsyerschied. Hummem, die in der Inland Sea von Japan im Fruhjahr 
u. Herbst gefangen waren, ferner Fleischkonserven von Gamelen, gefangen an der 
Nordkuste von Hokkaido. Die Trockenmasse des Hummerfleisches bestand zum 
groBten Teil aus Protein (85—92%). Der Geh. an Fett, Glykogen u. Asche war sehr 
klein, doeh spielen die Schwankungen dieser Bestandteile eine merkliche Rolle bei 
dem charakterist. Geschmack dieses Fleisehes je naeh Jahreszeit u. Fangplatz. Naeh 
Hydrolyse des Hummerfleischproteins wurdo gefunden: Die bas. Aminosauren waren 
im Fleisch yon im Fruhjahr gefangenen Hummem hoher ais im Herbst, so u. a. die 
Gehh. an Arginin, Łysin u. Cystin. Das weibliche Fleisch enthielt mehr Arginin u. 
Łysin, aber weniger Histidin ais das mannliehe. Die Theorie der Sehwankung de3
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Bioproteins erklart, warum die N-Mengen in yerschied. Formen je nach Jahreszeit, 
Alter, Fangplatz usw. variicren u. laBt vermuten, daB diese Variation an den Ge- 
schmacksunterschieden beteiligt ist. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 12. 149—51. 
Noy. 1936. Kyoto, Imp. Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) Gr o s z f e l d .

Kinsuke Kondo und Torao Mihara, Die Zusammensetzung des Thunfisch- 
fleisches und einige Eigenschaften der Proteinę ton Thunfischfleisch [Katsmconus pelamis 
(£.)]. Der eBbare Teil des Thunfischkorpers umfaBt etwa 46—47%> die inneren Teile 
etwa 25% des Gesamtgewichtes. Das Fleisch bestand in der Hauptsache (etwa 70%) 
aus W. u. (etwa 23%) Protein u. enthielt etwa 26 cal ausnutzbare Energie/100 g frisches 
Fleisch. Das Protein des Thunfischfleisches besteht aus mehreren in W. u. Salzlsg. 
yerschied. Konzz. losl. Arten. Das in W. u. verd. Alkali losl. Protein machte 25 bzw. 
50% des gesamten Fleischproteins aus. Nach Hydrolyso enthielt das alkalilosl. Protein 
mehr Diaminosauren ais das in W. losliche. Die Diaminosauren enthielten sehr groBe 
Mengen Histidin, die wahrscheinlich den feinen Geschmack yon getrocknetem Thun- 
fisch, wie er zur Aromatisierung in der japan. Kiiche dient, maBgeblich beeinflussen. 
Der isoelektr. Punkt der isolierten Proteino wurde bestimmt u. seine prakt. Bedeutung 
fiir das Protein des Thunfischfleisches erklart. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 12. 
150—51. Noy. 1936. Kyoto, Imp. Uniy. [Nach engl. Ausz. ref.]) Gr o s z f e l d .

George A. Reay, Die Salzpokelung von Hering. Beschreibung der Salzpokelung 
im Hinblick auf den Austausch von Salz u. W. unter dem Einfl. der Salzkonz., der 
Art der Salzanwendung u. der Grófle u. Zus. des Fisches, der Eigg. einer Reihe ge- 
pokclter Waren, ihrer Lagerung u. ihre Yor- u. Nachtcile. (J. Soc. chem. Ind., Chem.. 
& Ind. 55. Trans. 309—15. 30/10. 1936. Aberdeen, Torry Research Station.) Gd.

Gulbrand Lunde und Erling Mathiesen, Verpackung fu r  ólsardinen. Es wird 
yorgeschlagen, an Stelle der bisher fiir die Verpackung yerwendeten yerzinnten Bleeh- 
biichsen, die zu den yerschicdensten Beanstandungen Veranlassung gaben, solche aus 
Al zu benutzen. (Tidsskr. Hermetikind. 22. 361—64. Dez. 1936.) D r e w s .

E. Brouwer, Uber den Einflufl der Erhohung des Baseniiberschusses einer Futter- 
raiion auf Saure-Basengleichgeiuicht, Gesundheitszustand und Milchertrag von Milch- 
kuhen. (Vgl. C. 1936. II. 3735.) Verss. ergaben, daB das gesunde Rind m it gesunden 
Nieren einen sehr groBen BaseniiberschuB (Basenmenge bis fast 900 g je Tag u. Tier, 
BaseniiberschuB =  12,6 g-Aquivalente) yertragt, ohne daB auffallende Gesundheits- 
stórung oder Abnahmo des Milchertrags eintritt. Bei Fiitterung yon Mineralsaure- 
silage mit Zusatz von Kreide u. (oder) Soda ist also Alkalose oder Alkalivergiftung 
nicht zu befiirchten. (Vereenig. Esploitat. Proofzuiyelboerderij Hoorn 1935. 61—100. 
1936.) Gr o s z f e l d .

E. Brouwer und N. D. Dijkstra, Uber den Einflup ton ohne Mineralsaurezusałz 
ensiliertem Gras, im Verghich mit Heu, auf das Sdurebasengleichgewicht des Jłindes. Bei 
den Silagegruppen (mit Grassilage vom Buttersaure- u. Milchsauretypus) waren pa 
u. C 02-Geh. des Hams immer um 0,1—0,4 niedriger, ohne daB Acidose eintrat. Hieraus 
geht liervor, daB die organ. Sauren gróBtentoils oxydiert wairden u. daB Silagefutter 
uberwiegend alkal. Stoffwechselreste zuriicklieB. Auch von einer Siiurewrkg. der 
organ. Sauren vor ihrer Oxydation, also durch Anhaufung im Blute, wurde nichts be- 
merkt. pH u. C02-Geh. des Blutplasmas waren bei den Silage- u. den Heugruppen 
fast genau gleich. (Vereenig. Exploitat. Proofzuiyelboerderij Hoorn 1935. 101—13. 
1936.) Gr o s z f e l d .

E. Brouwer und N. D. Dijkstra, Ein tergleichender Fiitlerungstersuch iiber den 
EinfluP ton Gras, ensiliert mil und ohne Zusatz ton Mineralsaure, auf Sdurebasengleich- 
gewicht, Gesundheit und Ertrag ton Milchkuhen. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1936- 
H . 3735 referierten Arbeit. (Vereenig. Exploitat. Proofzuiyelboerderij Hoorn 1935. 
143—76. 1936.) Gr o s z f e l d .

E. Brouwer und N. D. Dijkstra, Praktische Ergebnisse uber die Sonderzulage ton 
Kreide wid Soda bei der MineralsauresUagefutUrung. Bericht iiber Erfolge mit Kreide- 
u. Sodazusatz bei Mineralsauresilagefutterung im prakt. Betriebc. Vorschlage uber 
Art der Verabreichung dieser Mineralstoffe. (Vereenig. Exploitat. Proofzuiyelboerderij 
Hoorn 1935. 177—85. 1936.) ' Gr o s z f e l d .

Tr. Baumgartel, Trockenhefe ais leistungssteigemdes Milchtiehfutter. 2. Teil. 
(I. ygl. C. 1936. H . 3959.) Hinweis auf giinstig yerlaufene Verss. von FlNK u. a. 
(Milchwirtschaft]. Zbl. 54. 345—55. Nov. 1936. Wiesbaden.) Gr o sz f e l d .

B. J. Holwerda, Uber Bestimmung und Art des Vorkommens der Phosphorlipoide 
in  Milch und Milchprodukten. Die in der Literatur stark yoneinander abweichenden
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Werte fiir den Geh. an Pliosphorlipoiden (P.-L.) in Milch u. ihren Prodd. sind groBtcn- 
teils durch einen in der Milch vorliegenden Phosphorsaurecstcr bedingt, der dio Er- 
gebnisso beeinfluBt. Eino direkte Best. des Geh. an P.-L. in Milch gelang nicht; es 
war yielmehr notwendig, sowohl von der VollraiIeh ais auch von der Magermilch einen 
alkoh.-ather. Auszug zu machen, darin den organ. P zu bestimmen, wobei dann der 
Untersehied zwischen beiden der Lipoid-P ist. Die P.-L. sind in der Milch engstens 
an die Milchkiigelchen gebunden; in der Buttermileh ist der Zustand augenscheinlich 
andere. Das Fehlen von Lipoid-P in fettfreier Magermilch weist darauf hin, daB von 
n. Asdorption von P.-L. an Fettkiigelcken keine Rede sein kann. Diese werden offenbar 
mit den P.-L.-haltigen Membranen ais Einheit durch die Milchdriise abgeschieden. 
Dio P.-L.-Menge in Milch ist ausreichend, um eino monomol. Schicht um die Fett- 
kugelchen zu bilden. Aus Milch, Buttermileh u. der Fl. aus Butter kann ein Mono- 
aminophosphorlipoid von ziemlich konstanter Zus. bereitet werden. Aus Magermilch- 
pulver wurde eine in W. łosi. P-Verb. bereitet, die eslerarlige, aber durchaus keine 
lipoidartigen Eigg. besaB u. dio obengenamiten Stórungen verursacht. Der bipolare 
Charakter der P.-L. ist der Grund, daB man sie aus Milch nicht vollstandig ohno dio 
hydrophilen Ester ausziehen kann. (Vereenig. Exploitat. Proofzuivelboerderij Hoorn
1935. 187—204. 1936.) Gr o s z f e l d .

Geo. E. Hohn, P. A. Wright und E. F. Deysher, Die Pkosphorlipoide in Milch.
IV. Ihre chemische Natur und ihre Verteilung unter einigen Milchprodukten. (III. vgl.
C. 1933. I I . 3062.) Nach Loslichkeitsverss. (Einzelheiten im Original) ist es zw7eifel- 
haft, ob eino Extraktion von Phosphorlipoiden ohne Verwendung von heiBem A. oder 
nachfolgende Extraktion mit Chlf. vollstandig ist. Die Molekularstruktur der Phosphor- 
lipoide rnirde besprochen u. das Mol.-Gew. zu 775,76 (Umrechnungsfaktor aus P  =  25,00) 
auf Grund von Analysen der Phosphorlipoidfraktionen berechnet. Verteilung der 
Phosphorlipoide iiber dio cinzelnen Prodd.: Vollmilch 0,0337, Magermilch 0,0169, 
Rahm 0,1816 (41%), Butter 0,1819, Buttermileh 0,1872%. (J . Dairy Sci. 19. 631—39. 
Okt. 1936. Washington, U. S. Department of Agricult.) GROSZFELD.

Paul F. Sharp, Robert P. Myers und E. S. Guthrie, Proteinanrcicherung im  
Schaum von Magermilch. Schaumbldg. u. Sehaumbeseitigung verminderte auch nach
16-facher Wiederholung nicht die Schaumfahigkeit von Magermilch bei 5, 10, 32 
u. 50°. Im Schaum von Magermilch sammelten sich 0,12—0,68% Protein an. Dio 
relativen Mengen der gróBercn Proteinfraktionen von Magermilch w'urden durch wieder- 
holto Schaumbldg. nicht verandert, also keine der Hauptproteinfraktionen im Schaum 
angereiehert. Bei Vollmilch wurde keine Abnahme der Schaumfahigkeit durch wieder- 
holte Schaumbldg. beobaelitet, w*enn keine Butterung eintrat. Die Schaumbildungs- 
fahigkeit von Magermilch, die von gebutterter Vollmilch getrennt war, nahm m it der 
Zeit der Butterung dauornd ab, bis Butter gebildet war. Nichtschaumen von Butter- 
milch beruht nicht auf Abwesenheit von schaumbildenden, sondern auf Ggw. von 
schaumbrechcnden Stoffen. (J. Dairy Sci. 19. 655—62. Okt. 1936. Ithaca, New York, 
Cornell Univ.) GROSZFELD.

J ean Pien und Jacques Baisse, Die Theorie der elektrischen Entsduerung der 
Milch. Verss. ergaben, daB die Milchsaure bei der elektr. Milchentsauerung durch die 
Elektrolyse nicht zerstort wird. Bei Elektrolyse einer Misehung von Milchsaure u. 
Neutralsalzen allein andert sich nicht deren Aciditat, wohl aber in Ggw. eines Proteins 
selbst bis zum Alkalischwerdcn. Erklarung durch Bindung des durch Elektrolyse 
freigewordenen Anions des Salzes durch das Protein, wobei das Kation dio vorhandene 
Saure absattigt. Im Falle der Milch wirken Casein (u. Albumin) in diesem Sinne, u. 
das gebundene Anion ist hauptsachlich das aus NaCl entstandene Cl, worauf das frei- 
gewordeno Na an der Kathode die Milchsaure absattigt. Die Milchsaure wird also 
in Lactat umgewandelt. Das wahrend der Behandlung gefallte Casein enthalt nach 
Abtrennung u. griindliehem Ausw-aschen noch bedeutende Mengen gebundenes Cl. 
Beim Serum m it nur wenig Protein treten bei Elektrolyse bald Hypochlorite auf, u. 
die Entsauerung kommt wegen Mangels an Proteinen zum Stehen. Bei geronnener 
Milch ist elektr. Entsauerung unmóglieh, weil das Casein nach Fallung kein Chlor 
mehr bindet. Bei zu weit getriebener Elektrolyse liórt nicht nur die Entsauerung auf, 
sondern die Milch wird sogar wieder saurer (wahrscheinlich durch Bindung der Amino- 
radikale, wobei die Proteine ihren amphoteren Charakter verlieren). Die Grenzo der 
elektr. Milchentsauerung m it Pt-Elektroden liegt bei 2 g Milchsaure im Liter, was 
nahezu genau der Alkalitatsreserve durch die Alkaliehloride der Milch entsprieht. Bei
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Verwendung von Al-Eloktroden kommt zu den yorhergehenden Wrkgg. die Bindung 
der Anionen durch Al (Bldg. von A1PO,,). (Lait 16- 921—41. Nov. 1936.) Gr o s z f e l d .

J. van Beynum und J. W. Pette, Die Bedeutung der Milchsaurebakterien bei der 
Butteraromabildung. Entgegen don heutigen Auffassungen, wonaeh das Butteraroma 
durch Zusammenwrkg. von Milchsaurestreptokokken u. Betakokken (Aromahakterion) 
entsteht, wobei aus der Citronensaure der Milch der Hauptbestandteil des Aromas, 
das Diacetyl, u. ais Nebenprod. C02, Essigsaure u. Acetylmethylcarbinol entstehen 
sollen, fand Vf. folgendes: Str. cremoris bildete im Gegensatz zu Str. lactis unter 
gewissen Umstanden kein Acetylmethylcarbinol. In  weiteren Verss. zeigte sieh, daB 
die Aromabakterien imstande waren, m it allen yerwendeten Stammen von Str. lactis 
Aroma zu liefem, wenn die Aromabakterien gut gediehen. Es besteht kein AnlaB, 
Str. cremoris beim Aromabildungsvorgang dem Str. lactis yorzuzichen. Die Bedeutung 
der Milchsaurestreptokokken liegt in der Bldg. eines geeigneten Sauregrades. Auch 
die Eig. der Milchsaurebakterien, Acetylmethylcarbinol zu bilden oder nicht, steht 
m it der Aromabldg. in keinem Zusammenhang. Diacetyl scheint also nicht durch 
Oxydation des Acetylmethylcarbinols zu entstehen. Vff. beschreiben ais abweichende 
Milchsaurestreptokokken 1. Str. aromaticus, der keine Essigsaure u. C02, wohl aber 
Acetylmethylcarbinol u. Diacetyl bildet; Milchkulturen von ihm besitzen aromat. 
Geruch, der jedoch vom Butteraroma abweicht, wenn auch durch Zusatz von Essig
saure u. Dicarbonat das Butteraroma nachgeahmt werden konnte; 2. Str. citrophilus, 
der in seinen Eigg. genau Str. lactis gleicht, aber kraftig Citronensaure umsetzt unter 
Bldg. von ebenso groBen Mengen Essigsaure, Acetylmethylcarbinol u. Diacetyl wie 
die Kombination eines Milchsaurestreptoeoccus u. Betacoccus in Milch, wahrend auch 
C02 gebildet wird. E r yereinigt also die Eigg. einer Kombination, erteilt indes der 
Milch u. dem Rahm keinen aromat., sondern einen herben Geschmack. Nachgewiesen 
wurde femer, daB Str. citrophilus Essigsaure u. Acetylmethylcarbinol aus Citronen
saure bildet. (Vereenig. Exploitat. Proofzuivelboerderij Hoom 1935. 205—36. 
1936.) Ge o s z f e l d .

Artturi I. Virtanen, L. Mansikkala und J. Tikka, Uber die Bildung uon Butter- 
aroma. (Vgl. C. 1936. I. 3041.) Weitere Verss. haben gezeigt, daB in Mischkulturen 
von Aromabakterien u. Milchsaurestreptokokken Ggw. yon 0> die Entstehung von 
Acetylmethylcarbinol begiinstigt. Zahlreiche Saurewecker, sowie auch Reinkulturen 
der Aromabakterien, die in dicken Schichten yon Milch kaum etwas Acetylmethyl
carbinol entwickelten, bildeten es reichlich in dtinnen Schichten. Ggw. von gentigend 
Luft in den Kulturen ist also nicht nur zur Bldg. yon Diacetyl n3tig, sondern erhoht 
auch die Bldg. seines Vorlaufers, des Acetylmethylcarbinols. (Suomen Kemistilehti 9 B. 
28; 25/11. 1936. Helsinki, Labor. of Valio. [engl.]) GROSZFELD.

Walter L. siatter, Anderungen im  Oehalt der Butter an Acetylmethylcarbinol 
;plus Diacetyl. Acetylmethylcarbinol u. Diacetyl (Ac. +  Di.) wurden in ungesalzener, 
mit Butterkulturen bereiteter Butter gebildet, wenn diese unter gunstigen Bedingungen 
gehalten ivurde. Allerdings yariierten die erzeugten iMengen in yerschied. Proben 
bei gleichen Bedingungen betrachtlich. Die starkste Bldg. tra t gewohnlich bei den 
hochsten Aufbewahrungstempp. u. den Proben, die das niedrigste pn entwickelten, 
ein. In  yerschiedenen Fallen sanken die Mengen Ac. - f  Di. in der ungesalzenen Butter 
wahrend der ersten wenigen Tage u. blieben niedrig, wahrend in anderen Fallen der 
Abnahme eine Zunahme folgte. In  gesalzencr Butter wird gewohnlich. Ac. +  Di. 
nicht gebildet. Auch bei Zusatz von sehr wenig Salz traten keine deutlichen Zunahmen 
ein. Das ph der ungesalzenen Butter sank in der Regel bei den hoheren Aufbewahrungs
tempp., wahrend das der gesalzenen Butter nahezu dasselbe blieb. Dem Masimum 
der Erzeugung yon Ac. +  Di. folgte in der Regel bei ungesalzener Butter eine Abnahme 
dieser Stoffe. Salz yerzogerte die Abnahme. Bei Zufiigung von 10, 15 oder 20% Butter
kulturen zum Rahm tra t eino starkere Erzeugung von Ac. +  Di. in ungesalzener Butter 
ein ais bei Verwendung yon nur 5%. In  einigen Fallen erhohte Zugabe von Citronen
saure yergarenden Streptokokken zum Rahm zusammen m it der Butterkultur die 
Produktionszunahme an Ac. +  Di. in ungesalzener Butter wahrend der Lagerung. 
(Nat. Butter Cheese J . 27. Nr. 20. 20— 24. Nr. 21. 18—26. 25/10. 1936. Iowa, State 
College.) Gr o sz f e l d .

S. Schmidt-Nielsen und A. Astad, Uber die Beeinflussung der Butterkonstante, 
durch Futterung mit Cocosmehl. Verss. ergaben, daB hohe PZ. des Butterfettes (3 ,5—3,7) 
durch Verfutterung yon reichlichen Mengen Kohlruben yeranlaBt sein kann. in  diesem 
Fali bewirkt Cocosmehl kein weiteres Anwachsen der PZ., dagegen yerminderte RMZ.,
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B-Zahl (Buttors&uregeh. nach B e r tr a m )  u . Jodzahl. Nach dem AufhSren der Cocos- 
mohlfiitterung errcichen diese 3 Kennzahlen bnld wieder die urspriingliche IIć5hc. 
(Kong. Norske Vidensk. Selsk. Forhandl. 9. 54—57. 1936.) G r o s z e f ld .

Henri Blin, Dic Prilfung der Bulter. Der Wassergehalt. Durch Knetcn kann 
man den Geh. an Nichtbutter (W. -j- Cascin) auf 14,5— 12,87% herabdrticken. Von 
allen Behandlungen der Butter ist das Knoten ani wichtigsten, da os Konst., Struktur 
u. Aussehcn bedingt. 'Dbertriebcnes Knetcn verursacht fettiges Aussehen u. faden 
Gesclimack. Mit unter 10 u. uber 16% W. ist Butter von mindorwertiger (Jualitat 
u. nicht haltbar. (J. Agric. prat. J . Agric. 100. II. 376—79. 5/12. 1936.) GROSZFELD.

Charles Hoffman, T. Robert Schweitzer und Gaston Dalby, Bestimmung von 
Milcltirockenmasse in Brot. Vf. bestimmt die nach Garung mit Backerhefo vorbloibende 
Lactose mit FEHLINGscher Lsg. sowio dio RMZ. in F ett aus dcm mit HCl auf- 
gcschlossencn Brot u. berechnet wie ublich auf Milchtrockenmasso u. Milchfctt (mit 
11MZ. =  28) bei Einsctzung des Olgeh. des Brotes von 0,7. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 8 . 298. 15/7. 1936. New York, Ward Baking Comp.) Gr o s z f e l d .

D. P. Birjukow, Schnellbestimmung der Trockensubstanz in Oemiise und der 
Gesamtacitildt in Tomaten. Die Best. der Trockensubstanz in Tomaten, Zwiobcln, 
Pfeffer u. dgl. kann durch Trocknen im Olbad crfolgen, u. zwar bei Tomaten 
45 Min. bei 145°, bei Pfeffer u. Zwiebeln 50 Min. bei 155°, boi Móhren 45 Min. bel 
155°. Zur Best. der Gesamtaciditat der Tomaten nach Zcrteilen zur Piilpe geniigt 
es, 25 ccm zu 250 ccm zu verd. u. mit 0,1-n. NaOH gegen Phcnolphthalein zu titrioron 
(Dmrechnung auf Apfelsauro in 100 ccm). (Konsorvcn-Ind. [russ.: Konssorwnaja 
Promyschlennost] 1936. Nr. 6. 33—39. Juni.) S c h ó n f e l d .

C. Valencien und J. Terrier, Die Bestimmung von Beismehl in Tafdsenf. Reis- 
mehl enthalt im  Mattel 78% Starkę, die nach v . F e l l e n b e r g  u . M a n n ic ii-L e n z  
bestim m t werden kann. B ei ersterem Verf. ist a u f vorhergehende E ntfem ung der
Essigsaure u. des Zuckers zu achten, w ie naher beschrieben wird. Letzteres Vorf.
lieferte sehr befriedigende Ergebnisse, erfordert aber sehr genaue Ablesmng des Polari- 
sationswertes. (Mitt. Gebiete Lebensm ittclunters. H yg. 27. 377—79. 1936. Genf, 
Labor. cantonal.) GROSZFELD.

A. Zwilling, Zur Frischdicurteilung des Fleisches. Eine Eeihe von in der Literatur 
beschriebenen chem. Unters.-Methoden erwies sich ais wenig empfindlich u. unbrauch- 
bar zur Beurteilung der Anfangsstufe der Fleischfaulnis. Die MgO-Probe war schon 
gegen leichte Spuren von Verdorbenheit des Fleisches sehr empfindlich, ahnlich dio 
Benzidinprobe. Die E k. von NESZLER (Triibung u. Farbiinderung des Reagens) kann 
zur Bestatigung ziemlich vorgcschrittcner Fleischfauhiis dienen. Arbeitsvorschrift: 
Von dem Fleischo werden 2—3 Proben von jo 300—400 g, moglichst yerschioden in 
ihren organolept. Kennzeichen entnommen, nach Herst. bakterioskop. Abdriicko von 
Knochen u. F ett befreit, 2-mal durch eine Fleischhackmaschine getrieben u. dann 
wie folgt gepriift: Negatiye MgO-Probe (NH3-Abscheidung m it MgO bei 50°, Erkonnung 
durch Lackmuspapier), dagegen positivo Benzidinrk. bei nur wenig Stabchcn unterm 
Mikroskop beweisen Frischo des Fleisches. Bei positivor MgO-Probe u. negativer 
Benzidinprobe ist weiter nach der NESZLER-Rk. (Triibung u. Farbiinderung des Reagens) 
zu priifen. Boi negativem Ausfall u. Zahl der Mikroorganismen uiiter 20—25 im Geaichts- 
feldo sowie bei ausreichendem organilept. Befund ist das Fleisch noch brauchbar, mufi 
aber sofort verbraucht werden. Bei positiver NESZLER-Rk. u. t)berschreitung der 
Mikroorganismenzahl von 20—25 ist das Fleisch vóllig unbrauclibar. (Z. Unters. 
Lebensmittcl 72. 148—56. Aug./Sept. 1936. Odessa, Wissenschaftl. Konserven- 
inst.) Gr o s z f e l d .

H. Keller, Ober die Rolle des Bindegewebes bei der ■pn.-Bestimmung des Fleisches. 
Bindegewcbe frisch geschlachteter Tiere zeigt das hohe ph von meist 7,0—7,4. Binde- 
gewebshaltige Muskulatur darf daher zur pH-Prufung bei Fleisch nicht yerwendet 
werden. AuBer Bindegewebe kann auch Fett- u. Blutgeh. pn erhohen. Hackfleisch 
mit starkem Bindegewebsgeh. ist wegen des hohen p h  v e r r n in d c r t  haltbar. Das hohe 
Ph erklart auch das Auftreten der ersten Faulniserscheinung an den bindegewebigen 
Elementen des Fleisches. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 47. 89—90. 1/12. 1936. GieBen, 
Stadt. Schlachthof.) Gr o s z f e l d .

FrantiSek Żlabek, Grundlagen der richtigen Probeentnahme bei Milch und Milch- 
erzeugnissem. Uber Probeentnahme bei Milch, Rahm u. Kase. (Mlekafskć Listy 28. 
316—17. 1936.) S c h ó n f e l d .
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Eugeniusz Pijanowski, Uber die Ge.eignethe.it des polnischen Amylalkohols fiir  die 
Bulyrometrie. (Vgl. H e r r in g t o n , C. 1934. I. 967.) Zur Fettbest. in Milch konnte 
auch Amylalkohol vom Kp. 126— 127° yerwendet -werden. (Przemyśl Chem. 20. 206 
bis 209. 1936.) Sc h ó n f e l d .

M. F. Bengen und E. Bohm, Die Anwendbarkeit des Ammoniumsulfaigrenzserums. 
(Vgl. C. 1933. II . 3502.) Prioritatsanspruche gegen K l u g e  (vgl. C. 1936. II. 3375) 
iiber Herst. eines Grenzscrums aus Milch. — Erwiderang dazu von Kluge. (Z. Unters. 
Lebensmittel 72. 92. Juli 1936. Frankfurt a. Main.) GROSZFELD.

Jaroslav Masek, Der Einflu/S des Alters der Milch au f die Empfindlichkeit der 
Storclischen Reakłicm. Beobaehtungen ergaben, daB dio Rk. yon Storch  empfindlich 
ist gegen Abanderungen, denen hochpasteurisierte u. dann der Ruhe iiberlassene Milch 
unterliegt, wahrend die Rk. von Sc h e r n -Sc h e l l h a se  diese Empfindlichkeit nicht 
besitzt. (Lait 16. 941—42. Nov. 1936. Prag, Milchw. Inst. der Techn. Hochseh.) Gd.

N. V. Gebrs. Van den Bergh’s Koninklijke Fabrieken, Rotterdam, Waschen 
und Schalen von Getreide und anderen Friichten. Der osmot. Druck der Behandlungsfl. 
(Salzlsg. zum Waschen, Saure zum Schalen) wird so geregelt, daB er dem im Innem de.s 
Behandlungsgutes immer gleich ist. (Belg. P. 407180 vom 8/1. 1935, ausg. 28/3,
1935.) V ie l w e r t h .

Charles Mauro, New York, iibert. yon: William George Gow, Belleyille, N. J ., 
Sćhónen und Konsercieren von Niissen in der Schale durch aufeinanderfolgende Be- 
handlung mit S 02, W.-Dampf u. UY-Strahlen. (A. P. 2 059 787 yom 19/2. 1935, ausg. 
3/11. 1936.) VIELWERTH,

Food Machinery Corp., San Jose, iibert. von: Jagan N. Sharma, Riverside, 
Calif., Behandlung von Citrusfriichten zur Verhinderung yon Pilz- o. dgl. -befall m it 
einer wss. Lsg. eines Phenylphenolats (0,02—0,5%), der zur Unterdruckung der Hydro
lyse freies Alkali (0,01—0,15% NaOH) zugesetzt ist. (A. P. 2054392 vom 21/10.
1935, ausg. 15/9. 1936.) V ie l w e r t h .

F. C. A. L. Stackelberg, Stoekholm, Schweden, Dillextrakt. Friseher Dill wird 
alkoh. Garung unterworfen, bis man einen E xtrakt erhalt, der auBer den aromat, 
Bestandteilen des Dills etwa 12—15% A. enthalt. Der Dill kann gegebenenfalls yor 
der Garung durch Eintauchen in sd. W. sterilisiert werden. (Schwed. P. 87 097 yom 
18/3. 1935, ausg. 11/8. 1936.) Dr e w s .

Kliment Hypr, Prag, Enicoffeinierwng von Kaffee, dad. gek.. daB beim gewohn- 
hehen Auslaugcn des Coffeins in geringen Mengen ein Coffeinhitfslósungsm., welches 
sieh in W. oder anderen Fil. lost, u. dessen Kp. nahe dem des gewohnlichen Auslauge- 
mittels liegt, zugegeben wird. Ais solclies HUfsmittel wird A., z. B. Isopropylalkohol 
oder Methylalkohol, angewandt. ZweekmaBig ist es, wenn man den Dampf des Hilfs- 
lćsungsm. unmittelbar auf die zu yerarbeitenden Kaffeebohnen m it Yorteil yor Eni- 
fiihrung des Auslaugemittels einwirken laBt. (Tschechosl. P. 50 482 vom 20/1. 1930, 
ausg. 10/2. 1935.) K a utz .

Sergjusz Pawłowski und Szymon Wojtowicz, Warschau, Yeredlung von Rauch- 
tabak, dad. gek., daB Sauren, zweckmaBig Citronen- oder Apfelsaure, den Tabaka 
blattem  oder dem Schnittabak in der zur Bindung der im Tabak enthaltenen freien, 
fliichtigen Basen gerade ausreichenden Menge zugesetzt werden. (Vgl. F. P. 706867;
C. 1931. II. 1946.) (D.R. P. 634104 KI. 79c vom 22/6. 1930, ausg. 18/8. 1936. 
Poln. Prior. 17/12. 1929.) A l t p e t e r ,

P. Genin und D. Blanckaert, Antwerpen, Fleischkonscn-ierungssalz, besteht aus 
K N 03, NHjCI, Na„HPO., u. NaCl. (Belg. P. 408 692 vom 29/3. 1935, Auszug yeroff. 
5/8.1935.) " N it z e .

Bronisław Rogoziński, Posen, Konseruierung von geschlachtełem Vieh in ganzen 
Stiicken, dad. gek., daB man in einer wss. Fl. ein Gemisch von Glueose oder anderen 
KW-stoffen Adrenalin, Tyrosin, Zymase, Osydase, Reduktase, sowie Verbb. yon Na, 
K , P, Fe, S u. J  fiir diesen Zweek herstelit. Das W. kami einfaehes Leitungswasser m it 
einer Oxydierbarkeit yon 0,5 mg O. m it KMn04 im Liter sein, u. eine H artę von 4— 6 
deutschem Grad haben, muB jedoch frei yon Nitraten, Nitriten, Sulfaten, Sulfiten, NH3, 
Ferri- u. Ferroyerbb., sowie Mn sein. Das Serum -wird dem geschlaehteten Vieh in die 
Adem eingespritzt, wobei das Blut vordem durch ein Gasgemiseh yon 12 (1) Os, 12 fil- 
trierter Luft, 0,51—0,53 C02, 1—3 N2, sowie 0,1—0,5 H2 fiir 101 Serumfl. bei 0,5—7 afc 
yerdrangt worden ist. (Poln. P. 21475 yom 8/10. 1929, ausg. 12/6. 1935.) K a u t z .
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Industrial Patents Corp., ubert. von: Harry H. McKee, Chicago, und William 
McDonald, River Forest, UL, Auflauen von Gefrierfleisch. In  einer geschlossenon 
Kammer wird das Gefrierfleisch zunachst m it feuchtigkeitsgesatt. Umlaufluft bei 4—5° 
behandelt. Dann wird die Luftfeuehtigkeit herabgesetzt u. dio Temp. bis nahe an den 
Gefrierpunkt (34° F) erniedrigt. Durch das Verf. wird Gewiehts- u. Saftverlust ver- 
mieden, das Fleich behalt sein natiirliches Aussehen. (A. P. 2 060 423 vom 24/2. 1934, 
ausg. 10/11. 1936.) V ie l w e r t h .

Swift and Co., iibert. von: Harry Henry McKee und Grower Ralph Henney, 
Chicago, Aufhellen der Farbę von Gefrierfleisch. Man laBt auf das Fleisch bei —4 bis 0° 
einen mechan. Druek einwirken. (A. P. 2060422 vom 14/11. 1930, ausg. 10/11. 
1936.) V ie l w e r t h .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen Akt.-Ges., Hóllriegelskreuth b. Munchen, 
und Georg Alexander Krause, Munchen, Konzentration von Fliissigkeiten unter Ab
scheidung des Wassers ais Eis, wird derart durchgefiihrt, daB die Eisbldg. u. Entfernung 
unter lebhafter Bewegung der Fl. gegen Kiihlflachen in solcher Entfernung von der 
Fl.-0berfla.che erfolgt, daB diese in Ruhe bleibt u. eine Gasaufnahme aus der um- 
gebenden Luft oder eine Gasabgabe an diese nicht stattfindet. Insbesondere ist Milch 
genannt. Die Fl. kann vor dem Ausfrieren entgast werden. Die Bewegung der Fil. 
gegen die Kiihlflachen soli so groB sein, daB die krit. ,,REYNOLD-Zahl“ uberschrittcn 
wird. Die Gesamtkonz. soli in einem Arbeitsgang erreicht werden. Hierfiir besondero 
Vorr. beansprucht. (E. P. 453 742 yom 5/2. 1936, ausg. 15/10. 1936. D. Prior. 18/2.
1935.) N it z e .

Union Wadding Co., Pawtucket, R . I., ubert. von: Gustavus J. Esselen, 
Swampscott, und William F. Talbot, Aubumdale, Mass., V. St. A., Filterstoff fiir 
Fil., insbesondere Milch, bestehend aus Baumwolle, die %  Stdc. in eine Lsg. von 
NaH.,P04 (ph =  4) oder eine Mischung von z. B. 3,60 kg NaH2P 0 4 u. 1,80 kg Na2H P 0 4 
<Ph =  6) getaucht worden ist. Die Filtergeschwindigkeit wird um 27% beschleunigt. 
(A. P. 2 037370 vom 16/12. 1932, ausg. 14/4. 1936.) S a l z m a n n .

Alete Pharmazeutische Produkte G. m. b. H., Deutschland, Troclcenmilch. 
Pasteurisierte Milch wird unter Riihren m it einer Zuckerlsg., die mit Citronensaure 
schwach angesauert ist, yersetzt. Dann wird das Gemisch schnell auf einen W.-Geh. 
von ca. 20—30% eingedampft u. ihm eine Citronensaure u. Zucker enthaltende Lsg. 
yon Pektin, Starkę, Dextrin, Kleber oder gummiartigen Stoffen zugesetzt, worauf 
die erhaltene M. getrocknet u. gemahlen wird. (F. P. 802547 vom 4/3. 1936, ausg. 
7/9. 1936. D. Prior- 4/3. 1935.) B ie b e r s t e in :

Alfred Mehlitz, SiiCmost. Fachbuch d. gewerbsmaB. SiiBmosterzeugg. 4. yollig neubearb.
Aufl. Braunschweig: Serger & Hempel. 1936. (296 S.) 8°. M. 5.60; Lw. M. 7.20. 

Erich Walter, Die alkoholfreie Industrie. Modeme Verfahren d. Fruchte-Verwertg. in d.
Essenzen-Branche. 4. Aufl. umgearb. v. Praktikus. Leipzig: Bom. 1936. (232 S.) 8°.
M. 5.— ; Lw. M. 6.—.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

H. P. Kaufmann und H. Grosse Oetringhaus, Uber das Jodrhodan und seine 
Addition an ungesdltigte Fettsauren. Sludien auf dem Fetłgebiet. 29. (28. ygl. C. 1936. 
n .  2472.) Jod u. Bhodan konnen sich in organ. Losungsmm. zu einer lockeren Verb. 
yereinigen, dem Jodrhodan, J(SCN) oder J - N : C: S (I), dereń Isolienmg nicht gelang, 
obgleich anorgan. Rhodanide in zahlreichen Losungsmm. mit J  umgesetzt wurden. 
Ein Hinweis auf die Esistenz von I  ergibt sieh aus dem Yerh. der Lsgg. bei hoherer 
Temp., da sie yiel bestandiger sind ais reine Rhodanlsgg. Beim RuckfluBkochen einer 
Lsg. aquivalenter Mengen .1 u. Rhodan in Bzl. tr itt  erst nach Stdn. unter Entstehen 
eines 2SId. von hohem J-Geh. Polymerisation ein, die aber dann sehr schnell fortsehreitet. 
Beweisend fur die Existenz yon I  ist die Isolierung der bei seiner Einw. auf ungesatt. 
Verbb., bes. hohere Fettsauren, entstehenden Jodrhodanide. Die hohere Be
standigkeit der Lsgg. yon I  im Vergleich zu Rhodanlsgg. erlaubt die Anwendung hoherer 
Tempp., besonders wenn J  u. Rhodan enthaltende Lsgg. in dio sd. Lsgg. der zur Um- 
setzung zu bringenden Stoffe eingetropft werden.

9 -Jod-10-rhodanstearinsaure (Elaidinsaurejodrhodanid), C13H3J0 ,N JS  =  CH3-
[CH2] •CHtSCNJ-CHJ-CCHJj-COjH (II), durch Kochen von Elaidinśaure in Bzl.
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m it einer aus Pb-Rhodanid, Br u. J  in Bzl. hergeatellten Jodrhodanlsg., nicht rein 
erhaltenes liellgelbes yiscoscs Ol. — 10-RJiodanelaidinsaure (Elaidinsauremonorhodanid), 
C19H330 2NS =  CH3-[CH2]7-C(SCN):CH-[CH2]7-C02H, durch 2-std. Kochen von II  
in A. mit NaHC03, nicht rein erhaltenes heflgelbes yiscoscs 01. — Octadccanon-(IO)- 
sćiure-(l) (10-0xoslearinsdvre), C18H3.,03 =  CH3-[CH2]7-CO-[CH2]s-C02H, durch 1-std. 
Kochen von I I  mit methylaikoh. Kalilauge, in geringer Ausbeute auch aus Olsaure- 
jodrhodanid (s. u.) mit sd. alkoh. KOH, Krystalle (aus A.), F. 74—75°. — Red. von II  
mit Zn-Staub u. Eg. liefert Elaidinsdure. — Olsaurejodrhodanid (9-Jod-10-rhodan- 
stearinsaure), durch Kochen von Olsaure m it einer Lsg. von J  u. Rhodan in Bzl., nicht 
rein erhaltenes yiscoses 01. Red. mit Zn-Staub u. Eg. ergibt Stearinsaure. — 13-Jod-
14-rhodanbehensaure {Erucasaurejodrhodanid), C23H420 2N JS (III), aus Erucasaure wie 
oben, nicht rein erhaltenes gelbes yiscoscs 01. — 14-Rhodanerucasdure (Erucasduremono- 
rhodanid) (IV), in sehr unreiner Form beim Kochen von I I I  mit alkoh. NaHC03, hell- 
gelbes viscoses 01. — Dokosanon-(14)-sdure-(l) (14-Oxobehensaure), aus IV durch Kochen 
m it alkoh. KOH oder aus I I I  wie oben, Krystalle, F. 82—83°. Wurde in seinen bereits 
bekannten Melhylester, C23H440 3, F. 57—58°, iibergefuhrt. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 
2670—76. 2/12. 1936.) B e h r l e .

H . P. K aufm ann und J .  Baltes, Diensi/nthesen auf dem Fełlgebiel. 2. Die Zu- 
sammensetzung des chinesischen Holzóls. Studien auf dem Fełlgebiel. 30. (1. vgl. C. 1936.
II. 2472; 29. ygl. vorst. Ref.) Auf Grund der Dienzahl (DZ.) von chines. Holzol lieB 
sich yermuten, daB neben der 3 Doppelbindungen enthaltcnden Elaostearinsaure (I) 
auch eine 2-faeh ungesatt. Fettsaure darin vorkommen miisse. Diese lieB sich ermitteln 
ais Linólsaure (II), die nach Abtrennung yon I  (ais bei der Belichtung m it der Quarz- 
lampe entstehende, in niedrigsd. PAe. unlosl. /S-Elaostearinsaure) in Form yon Tetra- 
bromstearinsaure vom F. 113,5—114° isoliert wurde. Es wurden 2 Holzole untersucht; 
das erste hatte auf Grund von JZ. 160,8; RhZ. 84,0 u. DZ. 68,0 die Zus. 74,5% I; 9,7% II; 
8,0% Olsaure (III); 3,3% gesatt. Sauren (IV) (nach B ertra m  3,7%); 0,1% Unyerseif- 
bares (V) u. 4,5% Glycerinrest (VI); das zweite auf Grund yon JZ. 163,2; RhZ. 84,7 
u. DZ. 70,0 die Zus. 76,7% I, 9,3% II, 8,0% III , 2,6% IV (nach B ertra m  3,4%),
0,05% V u. 4,5% VI. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2676—79. 2/12. 1936.) B e h r l e ,

H . P. K aufm ann und J .  Baltes, Diensi/nthesen auf dem Fełlgebiel. 3. Uber das 
Oitieicaól. Studien auf dem Feltgebiet. 31. (2. bzw. 30. vgl. vorst. Ref.) a-Licansaure (I) 
u. (i-Licansaure (II) lagem infolge der Anwesenheit von 3 konjugierten Doppelbindungen 
Maleinsaureanhydrid mit hoher Wahrscheinlichkeit so an, daB aus I  die Verb. G22H^0O6 
(III), farblose Nadeln (aus A.), F. 81—82°, aus I I  die Verb. Cn H30Oe (IV), die noch nicht 
rein erhalten werden konnte, entsteht. — I I  wird am besten hergestellt durch Losen

I I I  CHS• [CH.1 • C H < g g = g g > C H -C H : CH• [CHSL • CO• [C H J,• C02H

ĆO-O-OÓ

IV  CH„ .[C H J, • CH: CH • C H < ^ ^ | 3 > CH' [CHs]‘ ‘ CO-[CH,], • COsH

bo-o-ob
von I  oder der freien G!esamtfettsauren des Oiticicaols in A., Zugeben yon etwas in A. 
gelostem J  u. 2-std. Belichten mit der Quarzlampe. — Von I  laBt sich eine JZ. nicht 
bestimmen, da auch Substitution eintritt, wohl aber eine auf Addition yon 1 Mol Rhodan 
zutreffende RhZ. (theoret. 86,9) u. eine auf Anlagerung yon 1 Mol IMaleinsaureanhydrid 
(wenn auch m it einem kleinen Fehlbetrag) zutreffende DZ. (theoret. 86,9). — Auf Grund 
der bei einem Oiticieaól ais Mittelwert aus je 4 Verss. gefundenen DZ. 60,8 u. RhZ. 75,3 
errechnet sich dessen Zus. zu 70,0% Licansaure (unter die auch der geringe Eldosiearin- 
sauregeh. des Oles eingerechnet ware), 15,2% ungesatt., nicht konjugierte Sauren, 
9,9% gesatt. Sauren, 0,4% Unyerseifbares, 4,5% Glycerinrest. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 69. 2679—83. 2/12. 1936.) Be h r l e .

H . P . K aufm ann und H . E. M estem , Zur Uerstdlung von ungesalligten Fełl- 
sauren durch Enlbromierung ihrer Bromculdit ionsprodukte. Studien auf dem Feltgebiet . 32. 
(31. vgl. yorst. Ref.) Ungesatt. Fettsauren, wie Linol- u. Linolensaure konnen aus den 
Fetten nur dargestellt werden durch Anlagerung yon Brom u. Entbromierung der 
entstandenen mehrfach bromierten Stearinsauren. Zur Vereinfachung der E n t
bromierung u. zur Verringerung der Gefahr yon dabei auftretender Isomerisierung 
wird sie in einer Ausfiihrung ais „ P  y r  i d  i n - Z i n  k - M e t  h o d e“ mitgeteilt.
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Dabei werden die vollig reinen Bromide in Pyridinlsg. m it Zn (beide analysenroin) 
unter Durchleiten eines mdifferenten Gases am Ruckfluflkuhler 1 Stde. erhitzt. Es 
entsteht dann aus ZnBr2 u. Pyridin die bekanntc Komplexverb. ZnBr2-2 C5H 5N. In  
Piperidin dauert die Entbromierung etwas langer. Das Verf. wurde an Linol-, Linolen-, 
Elaidin- u. Tiglinsaure gepruft. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2684—85. 2/12. 1936. 
Munster, Univ.) Be h r l e .

K. Butkowski und A. Kolju, Weiteres iiber den Katalysator „Nickel-Kupfer". 
(Vgl. C. 1937. I. 463.) Die Gemische vou Ni- u. Cu-Hydroxyd lassen sieh bei 180° 
ebenso leicht red. wio die Gemische der Carbonate u. liefern gleiche Hartungsergebnisse. 
Dio Angaben yon HlLDITCH uber dio Bedeutung der gomeinsamen Ausfallung des Cu 
u. Ni konnten nieht bestatigt werden. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje 
Djelo] 12. 363—64. Juli 1936.) Sc h ó n fe l d .

Sei-ichi Ueno, Hydrierung von Ricinusól unter holiem Druck. (Vgl. U eno  u . 
K u z e i , J . S oc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 28 [1925]. 159.) Die Abnahmo der D. u. 
des nc bei Hydrierung yon Ricinusól bei 110° in Ggw. von Ni unter n. Bedingungen 
yerlauft wie iiblich u. steht in enger Beziehung zur Abnahme der JZ .; die AZ. nahm 
mit der JZ.-Abnahmo merklich ab. Das bei 110° hydrierte Ricinusól hatte noch die 
ubliehe purgative Wirkung. Bei der Hydrierung des Ricinusoles bei tieferen Tempp. 
u. hohem H 2-Druck war die Beziehung von Zunahme des F., Abnahme der JZ. u. AZ- 
ahnlich wio bei der Hydrierung unter n. Bedingungen bei 110°. Trotz der niedrigen 
Temp. nahm die AZ. allmahlich ab, entsprechend der fortschreitenden Hydrierung?. 
sie sank yon 146,4 im ursprunglichen Ol auf 102,8 im gehiirteten Ol der JZ. 2,0 (F. 77,8 
bis 82,1). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 150 B—51 B. 1936. Osaka, Uniy, 
[Naeh engl. Ausz. ref.]) SCHÓNFELD.

Sei-ichi Ueno und Sumio Matsuda, Uber die fraklionierte Destillation der ge- 
sattigten Fettsauren von eztrem hoch geharteten Olen. Verschiedene Ole wurden in raffi- 
niertem Zustande mit Ni ais Katalysator unter Hochdruck hydriert. Die Fettsauren 
wurden im Vakuum in 60—70 Fraktionen getrennt, dio Fraktionen gleicher oder an- 
nahemd gleicher N.-Z. yereinigt u. wiederum fraktioniert. — Eigg. der Hartfette, 
der Hartfettsauren u. Ergebnisse der fraktionierten D estst.: I. Vollhydriertes Sardinenol:
F. 58,3—60,4°, VZ. 189,2, JZ. 2,8. Hartfettsauren: F. 54,5—55,8°, NZ. 189,4, JZ. 3,1. 
Auf Grund der Vakuumfraktionierung ergibt sieh folgende Zus. der gesatt. Fettsauren: 
C14 1%, C19 17,4%, C,8 27,6%, C20 15,6%, C22 18,0%, C24 4,0%. — II. Eztrem gehdrtetes 
Heringsol: F. 55,2—5o,9°, VZ. 186,3, JZ. 0,5; Fettsauren: F. 55,2—55,9°, NZ. 189,4, 
JZ. 0,6. Zus. der Sauren: C14 2%, C16 20%, C18 33°/0, C20 28%, C22 7%. C24 6% . — 
Eztrem hochgehartetes Dorschieberol: F. 58,7—59,8°, VZ. 178,6, JZ. 1,9. Hartfettsauren:
F. 56,2—57,6°, NZ. 187,7, JZ. 2,0. Zus. der Sauren: CI4 3% , C16 9%, C18 42%, C20 23%, 
C22 13%, C24 5%. — Eztrem gehdrtetes „Abura-Oarei"-Ól: F. 59,2—61,5°, VZ. 187,3, 
JZ. 2,0. Fettsauren: F . 55,8—57,3°, NZ. 192,3, JZ. 2,1. Zus.: CI4 3%, C16 24%. C18 
32%, C20 26%, C22 8% , C21 0,4%. (J- Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 398B bis 
400B. 1935. Osaka, Uniy. [Naeh engl. Ausz. ref.]) SCHÓNFELD.

Sei-ichi Ueno und Sumio Matsuda, Ober diefraktionierte Destillation der Fettsauren 
von eztrem hochgeharteten Olen. II . (I. vgl. yorst. Ref.) Ober die Fraktionierung 
der Fettsauren aus yollgehartetem Alaska-Pollachleberól (I) u. ,,Hiragashira“-Leberól 
(II). Die Sauren des zur JZ. 1,5 hydrierten Oles I haben die Zus.: 0,9—1,0% Cl4,
13 -1 4 %  C16, 37—38% C18, 18—19% C20, 25—26% C22, 1 ,0 -1 ,1%  C2). Fettsauren 
des geharteten Oles II: 1,8—1,9% Ci4, 19—20% C16, 32—33% C18, 19—20% C20, 
19—20% C22, 5—6% C 24. (J. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 691B—92B. 1935. 
Osaka, Uniy. [Naeh engl. Ausz. ref.]) SCHÓNFELD.

Sei-ichi Ueno und Teiji Takeuchi, Uber die fraktionierte Destillation der gesattigten 
Fettsauren von eztrem hochgeharteten Olen. I II . Zusammensetzung des tollstdndig ge- 
hdrteten Rindertalges, Schtoeine- und Pferdefettes. (II. vgl. yorst. Ref.) Vollgehdrteter 
Rindertalg: F . 58,7—61,2°, VZ. 196,7, JZ. (W us) 0,57. Fettsauren: F. 60,3—61,7°, 
NZ. 205,3, JZ. 0,81, Titer 59,1°; Zus.: C14 2,0%, CI6 30,3%, C18 64,5%. — Vollge}mrtetes 
Schweineschmalz (Ausgangsprod.: SZ. 0,8, YZ. 197,4, JZ. 73,6): F. 58,8—60,6°, VZ.
195,0, JZ. 0,24 (bei 180° u. 65 a t gehartet). Fettsauren: F. 61,3—62,4°, NZ. 203,1, 
JZ. 0,37, E. 60,4°; C16 23,7%, C18 73,3%. — Vollgehdrtetes Pferdefett (urspriingliches 
F ett SZ. 1,0, VZ. 198,7, JZ. 84,4): F . 61,2—62,2°, VZ. 196,4, JZ. 0,3. Fettsauren:
F. 60,1—61,4°, NZ. 204,5, JZ. 0,5, E. 58,9°; C14 1,4%, C16 34,8%, C18 60,7%. Die 
Fettsauren der 3 Landtierfette bestehen also in der Hauptsaehe aus C16 u. CI8, neben
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kleinen Mengen C14-Sauren. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 740B—42B.
1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) S c h ó n f e l d .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Samenol ron Momordica cha- 
rantia L. (Vgl. C. 1936. II. 392.) Die Samen bestehen zu 65% aus Kernen m it 40,89%
01 (A.-Extrakt), orangegelb, halbfest bei Raumtemp.: D .40, 0,9 1 53, no 40 =  1,5010,
F. 26—27°, SZ. 0,63, VZ. 189,9, JZ. (WlJS) 140,1, Unverseifbares 0,91%. 10 g Misch- 
fettsauren wurden nach T hom as u . Y u  (J. Amer. chem. Soc. 45 [1923]. 113) in  60 ccm 
90%ig. A. m it alkoh. KOH neutralisiert u. mit 30 ccm 5%ig. Mg-Aeetatlsg. in A. 
versetzt, nach Erhitzen auf 10° abgekiihlt u. der Nd. m it HC1 gespalten. Die festen F e tt
sauren (2,89 g, NZ. 201,4, JZ. 133,2, F. 55— 57°) wurden aus 80%ig.A. fraktioniert. Die 
dritte Fraktion hatte JZ. 187,8, nDa  =  1,5100, F. 30—33° u. bestand in der Haupt- 
sacho aus Trichosansaure. Reine Trichosansiiure wurde aus dem F iltrat der unlosl. 
Mg-Seifen, durch nochmalige Fallung der Fettsauren in A. mit Mg-Acetat, Wieder- 
gewinnung der Fettsauren aus dem F iltrat u. Umkryst. aus 80%ig. A. gewonnen. Das 
Isomere der Elaostearinsaure bildet kleine Schuppen, F. 35— 35,5°, D.5°, 0,9025, 11 d 50 =

1,5113, NZ. 200,0, JZ. (W lJS, 2 Stdn.) 202,1. Gibt man zur Lsg. in PAe. etwas J 2 
u. laBt bei Raumtemp. iiber Nacht stehen, so scheidet sieli fi-Elaostearinsaure aus,
F. 70—71° aus Alkohol. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 220—21 B. Juli 1936. 
Tokio.) Sc h ó n fe l d .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Chlorjodderiuate der Linol- und 
Linolensaure und Dichlordijodderirat der Linolensaure. (Vgl. C. 1936. I. 3427.) Ahn- 
lich Br2 reagiert JC1 mit Polyathylensauren derart, daB die vom C02H entfernte Lucken- 
bindung berorzugt angegriffen wird. — 12,13-Chlorjod-A9: 10-oclodecensdure (aus Linol
saure), erhalten durch Behandeln von Linolsaure mit der Halfte der theoret. Menge 
JC1 in Eisessig u. fraktionierte Trennung mittels CH3OH verschied. W.-Gehaltes. Das 
Hauptprod. besteht aus C18H320 2( JC1) (neben wenig Dichlordijodprod. u. unveranderter 
Linolsaure). Ozonolyse ergab nach Halogenabspaltung Azelainsaure u. Nonylensaure; 
das Prod. hat also die Formel CH3(CH2)4 ■ CH(JC1)CH■ CH2• C H : CH• (CH2)7• C02H. — 
15,16-Chlorjod-A9-10' 12:13-ocladecadiensdure, aus Linolensaure m it %  der theoret. JC1- 
Menge (1 Mol.: 1 Mol.) in Eisessig. Ozonolyse u. Halogeneliminierung ergab Azelain
saure u. Hexensaure, neben CH3-CHO u. C02. — 12,13,15,16-Dichlordij(xl-As:10-octo- 
decensdure, aus Linolensaure m it 2 Mol JC1. Ozonolyse ergab nach Halogenelimi
nierung Azelainsaure u. Nonadiensaure. (J. Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl] 39. 219 
bis 220B. Juli 1936. Tokio.) S c h ó n f e l d .

Mitsumaru Tsujimoto, Ober das Leberól des Menschenhais (Carcharodon car- 
charias). (Ygl. C. 1936. II. 1635.) Aus 5 kg Lebergewicht wurden 2 kg 01 durch 
Schmelzen gewonnen. Das 01 scheidet im Winter gróBere Mengen eines festen Nd. aus.
D .154 0,9199, nD20 =  1,4733, SZ. 1,31, VZ. 178,1, JZ. (WlJS) 105,9, Unverseifbares 
6,97%. Wird durch H2SO., tiefviolett, mit SbCl3 blau (C. L. Ó.-Einheiten =  ca. 7,0). 
Die Fettsauren sind eine gelbe kryst. M., F. 33—34°, NZ. 199,4, JZ. 107,5, atherunlosl. 
Bromide 18,7% mit 69,69% Br. Das orangefarbene kryst. Unverseifbare enthalt 
50,5% Cholesteiin, auBerdem vorwiegend Selacliyl- u. Batylalkohol. (J. Soc. chem. 
jn d ., Japan [Suppl.] 39. 82B—83B. 1936. Tokio. [Nach engl. Ausz. ref.]) S c h ó n f e l d .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Isolierung bon Physetersdure aus 
Sardinenol und dem 01 ron Globicephalus sieboldii („Pilot whale oil“). Aus den beiden 
Olen wurde Physetersaure (zl5:0-Tetradecensaure) isoliert. Nach HAZURA wurde die 
Saure zu Dioxymyristinsaure osydiert; die Oxydation ihres Methylesters mit KMnO., 
u. Aceton ergab CH3(CH2)7C0 2H u. Glutarsaure. Die A 0:10-Tetradecensilure w-urde 
nicht gefunden. Die z15:0-'fetradecensaure ist nach bisherigen Unterss. in den Seetier- 
ólen weit verbreitet. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 6S0B—84B. 1935. Tokio. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) SCHÓNFELD.

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Isolierung der Selacholeinsdure aus 
Dorschleberol, „Sukesodara“-Leberol, Seiicalol und dem Ol ron Globicephalus sieboldii. 
Kleinere Mengen Selacholeinsiiure konnten aus den 4 Seetierólen isoliert werden. (J. 
S o c . chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 684B—87B. 1935. Tokio. [Nach engl. Auz. 
ref.]) S c h ó n f e l d .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Unrerseifbares des Seiwaloles. 
Im  Unverseifbaren des Seiwaltrans wurden Oleirmlkohol, geringe Mengen Cetylalkohol, 
sowie ein niederer ungesatt. Alkohol (moglichcrweise Hezadecenol) nachgewiesen. Auch 

. ein hoherer gesatt. Alkohol (Stearinalkohol ?) scheint enthalten zu sein. Cholesterin



1 9 3 7 .1. H „ „ . F e t t e .  S e i f e n .  W a s c h -  u .R e i n ig u n g s m i t t e l .  W a c h s e  u sw . 1 3 2 1

ist nur in kleinen Mengen yorhanden. (J. Soc. chem. Ind., Japan. [Suppl.] 38. 687B 
bis 690B. 1935. Tokio. [Nach engl. Ausz. ref.]) SCHÓNFELD.

S. Bubess und M. Popowa, Ober die Bedingungen der Infektion und der Erlialtung 
der Colistabchen in  der Margarine. Die Infektion der Margarine mit Colistabchen kann 
im Moment der Emulgierung erfolgen, durch Milch u. Eigelb, oder aber yon auCen, 
durch die holzeme Apparatur. Die durch dio Rohstoffe hineingelangten Bacillcn 
kónnen sich intensiy yermehren u. ihre Vitalitat in der Margarine lange Zeit behalten. 
Die Infektion yon aufien findet schlechtere Vermehrungsbedingungen. Schlechte 
Struktur der Margarine, wclche grofiere Fl.-Tropfen enthalt, fórdcrt dio Infektion 
von auCen. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 12. 358—61. 
Juli 1936.) _ S c h ó n f e l d .

J. Davidsohn und A. Davidsolm, Modeme Schuhcremefabrikalion. Das Verh. 
der fiir die Schuheremeherst. geeigneten Wachse, allein oder in Mischung m it anderen 
yerwendet, wird besprochen. Die Grundlage bilden Carnaubawachs bzw. dessen Ersatz- 
prodd., die I. G.-Wachse. In  zwei Tabellen werden die EE. von Wachsen m it Paraffin, 
Eigg. der I. G.-Wachse, anderer geeigncter Wachse u. in einer woiteren Tabelle die 
Eigg. von Lósungsmm. wiedergegeben. Ferner werden Herst.-Vorschriften der ge- 
brauchlichen Schuhcremes mitgeteilt. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetie Perfum.
Trade J . 7. 302—04. 337—40. Okt. 1936.) Neu .

Hans Pfanner, Desinfizierende Bohnermassen. Vf. untersucht desinfizierende 
Bohnermassen u. fand, daB schon nach kurzer Zeit keine desinfizierende Wrkg. mehr 
yorhanden war; keinPraparat genugto den Anforderungen. Es werden die an desinfi
zierende Bohnermassen zu stellenden Anforderungen besprochen. (Seifensieder-Ztg. 63. 
885—86. 21/10. 1936.) N e u .

W. H. Simmons, Die modeme Entuńcklung der Seiferiherstellung. I. Roh- 
malerialien. (Manufactur. Perfumer 1. 29—31. Okt. 1936.) N eu.

Peter A. Thiessen, Seifen ais Kolloide. Vf. berichtet an Hand eigener u. a. Arbeiten 
iiber fl. u. feste Zerteilungen der Seife in W., die auf die chem. N atur der zerteilten Sub- 
stanz, auf die GróBe, Gestalt u. Raumerfiillung der Partikeln, sowie auf den Betrag 
u. die Vertcilung der elektr. Ladungen der Teilchen zuruckgofiihrt werden. (Fette u. 
Seifen 43. 149—52. Sept. 1936. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektro
chemie.) N e u .

J. Davidsohn und A. Davidsohn, Die Reinigungswirlcung von Seifen. Uber die 
kolloidchem. Eigg. u. Wasehwrkg. von Seifen an Hand der Literatur. (Mattóres 
grasses—Pćtrole Dćriyes 28. 10913—15. 10937—38. 10965—66. 15/11. 1936.) N e u .

B. Tjutjunnikow, S. Pleschkowa und G. Nosskow, Ober einige Mdngel von 
Toiletteseifen. Cber die Ursachen des Rissig- u. Blasigwerdens (Schuppigkeit) der aus 
der Strangpresse kommenden Seife, fiir die einige bcs. auffallige Beispiele gezeigt 
werden. Der Fehler tra t besonders scharf heryor bei Verarbeitung von iibertrockneten 
Bandem im Gemisch m it nicht hinreichend getrockneten. Dio auf TAG-Trocknem 
yerarbeiteten Seifenbander sind stellenweise iibertrocknet, die langs der Troeken- 
walzen entnommenen Proben sind iin W.-Geh. sehr ungleichmaBig. Um diesen Fehler 
zu beseitigen, muBte man dio Abstreifmesser treppenfórmig anordnen. Man konnte 
auch annehmen, daB die Geschwindigkeit der W.-Vcrteilung aus den indiyiduellen 
Seifen der Seifenmasse eine Rolle spielt. Hierzu wurde die Art der W.-Aufnahme 
durch yerschied. Seifen untersucht. Die indiyiduellen Seifen wurden nach Trocknen 
gepulyert u. zu zylindr. Briketts gepreBt. Sie wurden dann an die Fliigel eines Riihrers 
befestigt u. 20 Min. in dest. W. bei 18—23° behandelt; das Ruhrwerk hob u. tauchte 
die Seife jede Min. einmal aus dem u. in das Wasser. Żur Unters. der Rolle der Cber- 
trocknung wurden wasserfreio u. 15% W. (80% Fettsauren) enthaltende Seifen unter
sucht. Dio Einw. von W. auf Seife bei 18—23° beginnt mit der Absorption des W. 
u. der nachfolgenden Lsg. der hydratisierten oder „gequol!enen“ Seifenschieht. Die 
W.-Menge im ungelóst gebliebenen Seifenanteil hangt ab von den indiyiduellen Eigg. 
der Seife u. dem ursprunglichen W.-Gehalt. Meist absorbieren wasserfreie Seifen 
weniger W. ais die 80%igen. Die W.-Aufnahme yon Na-Laurat, Palmilał u. Stearat 
ist in der Geschwindigkeit annahemd gleich. Auf ihre Quellung sind andere Seifen 
yon groBem EinfluB. Die Beimengung einer sich schnell losenden Seife steigert oft 
sehr erheblieh die Quellung der sehlecht losl. Seife. 80%ig. Laurat quillt sehr schneli. 
Bei Ggw. stark ubertrockneter Seifen kann deshalb, bei unzweckmaBiger Zus. der 
Fettbase, die Verteilung des W. yerzogert werden. Die W.-Ab3orption der iiber- 
troekneten Seife aus der Luft erfolgt intensiver ais der tlbergang des W. innerhalb solcher

X IX . 1. ‘ ‘ 85
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kompakte Seifen. Die Lsg. der hydratisiertcn Ricinolseife u. ansckeinend der wasser- 
freien u. 80%'g- Oleate erfolgt so schnell, daB der ungelóst bleibende Teil des Seifcn- 
briketts prakt. keine geąuollene Schicht enthalt. Bei Miscliseifen iindert sich die Ge
schwindigkeit ihrer Umsetzung m it W. wesentlich. Beobachtet wurde: a) Die Losungs- 
gescliwindigkeit von Oleat u. Ricinolat wird durch Ggw. yon Palm itat u. Stearat m ehr 
oder weniger emiedrigt. b) Gemische yon Palm itat u. Stearat mit Oleat, Laurat, 
Harzseifen oder Sonnenblumenolseifen zeigen stark erholites W.-Aufnahme-( Quellungs-)- 
Vermogen. Die aufgenommene W.-Menge ist dann haufig ein yielfaches der von den 
Einzelkomponenten des Gemisches absorbierten W.-Menge. Die W.-Aufnahme durch 
stark iibertroeknete Seifen, namentlich wenn das W. von feuchterer Seife ubernommen 
werden soli, wird unter solchen Umstanden sehr verz6gert sein u. so liiBt sich dio Bldg. 
von Rissen infolge der yerschied. Dehnkriifte erklaren. Die Toilettegrundseife ąuillt 
starker u. schneller ais der Soifenstrang. Das Pilieren der Seife erhoht das Cjuellungs- 
yermogen im Vgl. zu Seifen gleichen W.-Geh. aber mit ungeordnet yerteilten ICry- 
stallen. Die Losungsgeschwindigkeit transparenter Seife ist groBer ais bei gleieher 
Seife im nichttransparcnten Zustande. Die gunstige Wrkg. der Cocosseife in Toilette- 
seifen beruht auf der Begiinstigung der raschcn Verteilung des W. in den Bandem, 
infolge der bes. Eigg. der laurinsauren Seife. Seifen, bereitet unter Anwendung yon 
fl. Fetten (Sonnenblumenol, Baumwollsaatol) bilden bei Beriihrung mit W. eine weiche, 
ziemlich dicke Schicht. Die Erscheinung erinnert an den Vorgang, den man bei An
wendung yon tonhaltigen Toiletteseifen beobachtet. Stearate yerzogern die Lsg. der 
Oleatseife in W., Kaolin bcschleunigt sie dagegen, haufig erhoht es auch die Menge 
des im geąuollenen Seifenbrikett zuruckgehaltenen H 20 , weshalb die geąuollene Ton* 
seife weicher erscheint ais die Stearat - Oleatseife. Zur Priifung der Konsistenz 
der geąuollenen Seifen wurde eine Art Pcnetrometer konstruiert. Mit dem App. konnte 
festgestellt werden, daB Cocosseife enthaltende Toiletteseife der Durchdringung der 
Nadel des Penetrometers yielgróBeren Widerstand bietet ais Seife gleieher Zus., aber bei 
Ersatz des Cocosfettes durch fl. Pflanzenfett. Die geąuollene Schicht der cocoshaltigen 
Seife enthalt yiel mehr H 20 , ais die der olhaltigen Seife, trotz groflerer „H arte“ . Eine 
charakterist. Eig. Cocosseifen enthaltender Toiletteseifen i3t  groBere mechan. Festig
keit, auch im geąuollenen Zustande. Das erklart das seltenere Auftreten der Rissig- 
keit bei solchen Seifen. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 12. 
291—94. 351—55. Jun i 1936.) S c h ó n f e l d .

— , Hundeseifen. An Hundeseifen zu stellende Anforderungen u. dazu yerwendete- 
Stoffe. (Soap 12. Nr. 11. 33—35. Nov. 1936.) N eu.

Lovat Hewitt, Alłe und neue Skampooprdparate. Angaben iiber feste u. fl. 
Praparate. (Perfum, essent. Oil Rec. 27. 389—92. 27/10. 1936.) E ll m e r .

S. Asskinasi und Je. Tobler. Ober die Reinigung von Glycerinwasser. Yerss.. 
iiber die Anwendung von Eisenfeilen s ta tt A1,(S04)3 zur Entfemung der nichtfluchtigen 
organ. Verunreinigungen aus Glycerinwasser. Die Reinigung ist zwar moglich, techn. 
jedoch infolge H?S-Entw. usw. schwierig durchzufuhren. Analoge Wrkg. hat FeS04. 
Recht gute Reinigungswrkg. liatten Siderit, Magnetit u. dgl. Erze. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 12. 301—03. Juni 1936.) SCHÓNFELD.

— , Neuerungen in  der Kerzenfabrikation. Fortsclirittsbericht. (Seifensieder-Ztg- 
63- 855—56. 14/10. 1936.) N eu.

Sei-ichi Ueno und Heijiro Tsuchikawa, Ober den praktischcn Wert des technischen 
Slearins fu r  die Kerzenfabrikation. Fiir die Stearinerzeugung werden in Japan haupt- 
saehlich durch Autoklavenspaltung von geharteten Fischolen dargestellte Fettsauren 
yerwendet. Sie sind ein brauchbarer Ersatz fiir Paraffin. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 38. 693 B. 1935. Osaka, Uniy. [Nach engl. Ausz. ref.]) S c h ó n f e l d .

Walter Obst, Ober die technische Verwerlung von Wollfett. Dio Verwendung von 
Wollfett fur K itte, Anstrichzwecke, Buch-, Wachstuch-, Linoleumdruck u. zur Auf- 
besserung von Mineralolen in bezug auf Viscositat u. Sehmierfahigkeit wird beschrieben. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 33. 468—69. Okt. 1936.) N e u .

— , Untersuchung geJiarteler fetter Ole und Trane. Wiedergabe des zollamtliclien 
Verf. zum Nachweis, ob ein F ett oder fettes Ol geliiirtet ist, durch Best. des Geh. an 
Isoolsaure. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 51- 1584—85. 28/10. 1936. Reichszollblatt 1936, 
Nr. 86.) N e u .

H. Toms, Zur Bromdampfmethode zur Bestimmung der Halogenabsorption von Olen. 
Beschreibung u. Zeichnung eines ganz aus Glas bestehenden, leicht zu reinigenden 
App., bei dem jede Yerschmutzung des Films mit Kork u. Waclis sowie das Entweiclien.
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von Br2 in die Atmosphare yermiedeii sind. — Eimge Handelsproben von Br2 crwiesen 
sich ais unbrauchbar bei der Best. (Analyst 61. 177—78. Marz 193G. London E 6, 
East Ham Teehnical College.) GROSZFELD.

W. R. Steet, Eine Schnellmdhode zur Yerseifung. An Stelle alkoh. KOH ais 
Verseifungsmittel empfiehlt Vf. die Lsg. von Athylenglykokollrnonodlhylestcr (Kp. 134°) 
in KOH. Dadurch wird die Yerseifungstemp. erhoht u. die vollstandige Lsg. der Probe 
sowie die Besehleunigung der Rk. gewahrleistet. Mit 0,5-n. Lsg. kann eine Verseifung 
von Wollfett, Carnaubawaehs usw. in 15 Min. beendet sein. Die hoheren Kosten des 
Losungsm. werden durch den geringen Substanzyerbrauch ausgeglichen. (Analyst 61. 
6S7. Okt. 193G. London.) E c k s t e in .

Henri Lavoisier, Frankreich (Seine), iłbert. von: Daniel Gardner, Her stellung 
von Kohlenwasserstoffen. Pflanzliche Ole, z. B. Oliven-, Erdnu/}-, Palmen-, Mais-, 
BaumieoMsamen- oder Sonnenbltimensamenol, werden in Ggw. von Kalk oder Schwer- 
spat, gegebenenfalls unter Zufiigung von CaC2 oder CaSi2, desoxydiert u. die erhaltenen 
Umwandlungsprodd. werden ohne Zwiselienkondensation in Ggw. von A1C13 oder 
TiCI, gespalten. (F. P. 801 991 vom 8/5.1935, ausg. 24/8.1936.) P r o b st .

Louis Evan Minor, Smithville, Ontario, Can., Bienenwachserzeugnis. 4,5 kg 
Bienenwachs werden mit 4,5 1 W. bis zum Schmelzen erhitzt, man fiigt 28 g in wenig 
W. gelóstes KOH zu u. riihrt 3 Min. Danaeh wird bis zur Neutralitiit HCl u. dann 
kaltes W. zum Abkiihlen unter dauerndem Rtihren zugesetzt. Naeh Auswaschen u. 
Trocknen erhalt man ein gummiartiges „entóltes“ Bienenwachs, das ais Zusatz zu 
Lacken, Lederbehandlungs-, Impragnier- u. Schmiermitteln geeignet ist. (E. P. 
454579 Tom 3/4. 1935, ausg. 29/10. 193G.) M ó l le r in g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Harry Eatough, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstdlung von hochmolekularen Kondensationsprodukten. Man erhitzt 
mehrwertige Alkohole mit wenigstens 10 C-Atomen auf mindestens 130° in Ggw. von 
wasserentziehenden Osyden oder Hydroxyden ais Katalysator. — Z. B. erhitzt man 
50 g rohen 1,12-Odadecandiol, den man durch Hydrierung von Ricinolsaureathylester 
erhalten hat, mit 1,25 g NaOH 154 Stdn. bei 30 mm Druek u. 275—280°. Man erhalt 
ein viscoses 01. Die erhaltenen oligen oder wachsartigen Kondensationsprodd. konnen 
ais Weichmacher, ais Grundlage fiir Bohnermassen u. Polituren, in der Kunstleder- 
industric usw. vcrwendet werden. (A. P. 2 041702 vom 15/6.1934, ausg. 26/5. 
1936.) Sa r r e .

Philadelphia Quartz Co., Philadelphia, Pa., ubert. von: Theodore K. Cleve- 
land, Drexel Hill, Pa., V. St. A., Reinigungsmittd, bestehend aus einer trockenen 
Misehung zweier Alkalisilicate mit yerschiedenem Si02-Geh. Das Verhaltnis von Na20  : 
Si02 betragt bei den einzehien Silicaten z. B. 1 : 0,97 bzw. 1 : 3,22, bei der Misehung
1 : 1,88. (A. P., 2 044 467 vom 27/5. 1931, ausg. 16/6. 1936.) So h r e ib e r .

Francois fimile Guillard, Frankreich, Remigungs-, Entfetlungs-, Emulgierungs- 
und Desodorierungsmittel, bestehend aus einer Misehung von (z. B.) Na3P 0 4 (60 g), 
Chloramin (5 g), Na2C03 (10 g), NaBOa (3 g), Borax (2 g) u. Seife (20 g). (F. P. 802 782 
vom 4/12. 1934, auśg. 15/9. 1936.) Mó l l e r in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Wasc.h- und Reinigungsmittel, 
bestehend aus einer Misehung von wasserlóslichen Salzen der ester- oder amidartigen 
Kondensationsprodd. aus lióhermolekidaren aliphat. Carbonsauren u. Kiirpem der Formel- 
X - R-  Y,  worin R  =  aliphat., cycloaliphat., aliphat.-aromat. oder aromat. Rest, X  =  OH 
oder NHR1; Rx =  H  oder Alkyl, Cycloalkyl oder Aryl, Y =  —S 0 3H  oder —0 S 0 3H, 
mit Alkalisalzen saurer Schwefelsaureester holiermolekularer aliphat. Alkohole. Z. B. be- 
steht eine Misehung dieser Art aus 80 Teilen des Na-Salzes des Palmolfettsduremethyl- 
taurids u. 20 des Na-Salzes des Cocosólalkoholschwefelsaureeslers. Diese Mischungen 
besitzen ein lioheres Wasch- u. Schaumvemwgen ais die einzelnen Komponenten. (F. P. 
803 550 yom 18/3. 1936, ausg. 2/10. 1936.) R. H e r b s t .

Frśdśric Gustave Charles Niedmann, Frankreich, ReinigiLngsmittel fu r  Oewebe, 
bestehend hauptsachlich aus Bzn. u. untergeordneten Mengen einer NH4OH, A. oder 
andere aliphat. Alkohole, Fettsauren u. Cyclohexanol, Cyclohexanon oder dereń 
Homologe enthaltenden Misehung. — Die Misehung besteht z. B. aus 5—50 (Teilen) 
einer alkoh. Lsg. von NH3, 20—250 CH3OH, 5—250 Fett-(Ól-)saure u. 20—250 Cyclo- 
hexanol. (F. P. 798 796 vom 25/2. 1935, ausg. 26/5. 1936.) Sc h r e ib e r .

Emery Industries, Inc., ubert. von: Latimer D. Myers, Cincinnati, O., V. St. A., 
Reinigen und Auffrischen von getragenen Kleidungsstiicken. Das Gut wird zuerst einer

85*
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Atmospliare von 60—90% relativer Feuchtigkeit bei ea. 24° 20—40 Alinuteu ausgesetzt 
u. dann mit iiblichen Trockenreinigungsmitłeln, die die Grenzflachenspannung zwischen 
diesen u. dem Testilgut verringerndo Mittel enthalten, behandelt. Ein hierftir geeignetes 
grenzflachenakt. Mittel ist z. B. aus 30 Teilen Ólsdure, 45 SoUentnaplitlia, 15 Athylen- 
glykolmonobutylather, 5 KOH, 5 W. erhaltlich. Nach dieser Behandlungsweise werden 
sowohl dio ollosliehen ais auch die wasserlóslichen Verunreinigungen entfernt. (A. P. 
2 056141 vom 11/5. 1933, ausg. 29/9. 1936.) R. H e r b s t .

XVIII. Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

T. C. AngUS, Die auf physiologischer Basis berechneten wdrmehtdlenden Eigen- 
schafUn der Kleidung. (J. Textile Irist. 26. Trans. 83—S6. 27. Trans. 273—84. Nov. 
1936. London, School of Hygieno and Tropical Medicine.) PANGEITZ.

B. P. Posdnjaków, Ermudung vón Geiceben und Berechnung ihrer Dehnungs- 
festigkeit. Eingehendo Unterss. iiber die Beziehimgen zwischen Gewichtsbelastung u. 
Dehnbarkoit. (Leichtind. [russ.: Legkaja Promysehlennost] 15. Nr. 5. 151—67. Mai 
1936.) * H a n n s  S c h m id t .

Irving J. Sasi, Der ReibungsJcoeffizient ron Garnen. Best. u. Vgl. des Reibungs- 
koeff. von Aeetat-, Viscoseseido u. Zellwolle auf Metallflachen. (J. Franklin Inst. 221. 
789—95. Juni 1936.) F r ie d e m a n n .

Farber, Gummierłe Gewebe. Geschichtlicho Angaben u. Hinweise fiir das Her- 
stellen gummierter Stoffe. (Mschr. Test.-Ind. 51. 297—99. Nov. 1936.) SuVERN.

Don Masson, Phcnolharzgetranktc Gewebe. Obersicht iiber die Verwendungs- 
mógliehkeiten von Revolite. (Mod. Plastics 14. Nr. 2. 300. Okt. 1936. Bakelite 
Corporation.) W. WOLFF.

R. E. Rupp, Wasserstoffsuperoxyd fiir  die Bleiche von Baumwollwaren. Allgemeine 
Obersicht. (Chem. Industries 39. 257—59. Sept. 1936.) F r ie d e m a n n .

O. E. Itina, Beschleunigles Bleichen von Leinengeweben. D as Bleichen nach dem 
Emulsionsrerf. geht auch durch Anwendung von je 2 alkal. Kochungen, Chlorierungen 
u. Sauerungen fiir Gewebe aus %  gebleiehten Gamen u. von jo 3 Stufen fiir Roh- 
gowebe. (Flaehs-, Hanf-, Jutcind. [russ.: Lno-penkodshutowaja Promysehlennost] 6. 
Nr. 3. 49—57. Mai/Juni 1936.) H a n n s  Sc h m id t .

A. F. Ssitnin, Erhóhung der Leisiungsfdhigkeił der Bleichbelriebe durch Bleichen 
auf dcm Aggregał. Abgekochte Leinengetcebe aus 1/i gebleiehten Garnen lassen sieh fort- 
laufend in 2 Gilngen gut u. gleiehmaBig bleichen. (Flaehs-, Hanf-, Jutem d. [russ.: 
Lno-penkodshutowaja Promysehlennost] 6 . Nr. 3. 42— 45. Mai/Juni 1936.) H a x x s  Sc h .

M. D. Jegorowa, Ober die Ursachen der Festigkeilsi-erłuste von Leinenwaren beim 
Bleichen. Es wird der Einflufi des Koehens u. sonstiger Bleiehbedingungen auf die Er- 
niedrigung des Cellulosegeh., Anderung der Cellulosesubstanz, Zerstórung der submkr. 
S truktur der Elementarfaser u. der S truktur der Komplesfaser erortert. (Flaehs-, 
Hanf-, Juteind. [russ.: Lno-penkodshutowaja Promysehlennost] 5. Nr. 6. 34—41.
1935.) H a n n s  Sc h m id t .

W. W. Gorodow und P. A. Strelow, Ausnutzung von Olflachs in der Cotonin-
induslrie. ZahlenmaBige Unterss. iiber Ausbeute, Stapellange usw. (Leichtind. [russ.: 
Legkaja Promysehlennost] 15. Nr. 1. 91—99. Jan. 1936.) H a n n s  Sc h m id t .

Milton Harris und Arthur Smith, Die Ozydalion der Wolle. (Vgl. C. 1936. I- 
3046.) Priifung der Schadigung der Wolle durch Oxydation (Bleiche, Chlorung usw.) 
mit Hilfe einer Alkalilóslichkeilsprobe. Kontrolle durch Cystinbest. nach S u l l iy a n . 
Ein Teil Wolle wird mit 100 Teilen 0,1-n. NaOH 1 Stde. bei 65° behandelt, m it 2 1 W. 
gewaschen u. bei 105° getrocknet: gelatinose Muster werden bei 50° vorgetrocknet. 
Bei H.O. zeigte zwischen 23° u. S0° die Alkaliloslickkeit eine Zunahme von 9,7% auf 
100% u. der Cystingeh. einen Riickgang ron  11,2% auf 7,4%. Prakt. Bleichrerss. 
m it H.Oj von i .7—2,7 Yol.-% u. pH = 9 ,8  bei 120° F  gaben Alkalilóslichkeiten von
17—31%. Der W ert fiir unbchandelte Wolle betrug rund 11,2%. Wolle, m it NaOCl
11. HOC1 20 Min. bei Raumtemp. gechlort, zeigte fur 0—S% Cl, (von der Wolle gereehnet) 
Loslichkeiten ron  11— 13,5%, Cystingeh. 11,6—6,S%. Bei Teppichwollen, die bei 
105° F  1 Stde. m it NaOCl (0—16,8 g Ch 'Liter) gechlort wurden, entsprach die Zu
nahme der Alkaliloslickkeit. von 15,6 auf 34,1 einer Abnahme der Scheuerfestigkeit 
auf rund die Halfte. 100-std. Belichtung ron Wolle m it einer glasabgekapselten 
Kohlenbogenlampe gab Zunahme der NaOH-Lóslichkeit von 11,9 auf 36,2% u. Ruck-
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gang des Cystins von 12,2 auf 7,9%. Dio GroBe der Alkaiilósliehkeit ist von der Art 
u. Beschaffenlieit der WoIIe abhangig. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 542—45. 5/10. 
1936.) F r ie d e m a n n .

Hans-Joachim Henk, Die Einwirkung ton Alkalien auf Wolle. Wolle wird durch 
Alkąlien im allg. geschadigt, am starksten von NaOH von 20° Be. Bei 42—50° Bó, 
am stiłrksten bei 42° Bć u. 20°, tr i t t  Faserstiirkung u. Glanzverbesserung auf. Alkali- 
bebandelte Wolle hat erhohte Affinitat zu Farbstoffen: die Mchraufnahme betragt 
12,5% f>’>r bas., 20% fur saure u. 25% fur substantiye Farbstoffe. Alkalibehandlung 
yon Wolle ist, z. B. neben Baumwolle, ohne Schrumpfung der Wolle moglieh. Schutzend 
auf Wolle wirken die Protehlole (Ńa-Ligninsulfosauren), Glycerin, Formaldehyd u. 
Na20 2. (Klepzigs Text.-Z. 89. 670. 11/11. 1936.) ' F r ie d e m a n n .

O. S. Chowanskaja, Die Wirkung ton Schwefdsaure auf Wolle und die „Sdurungs- 
bedingungen". Vf. untersucht die Wrkg. von H 2S04 auf Wolle. Es wird festgestellt, 
daB bei der Saure behandlung die physikal.-chem. Weehselwrkg. in zwei Richtungen 
yerlauft: 1. Rkk. rein chem. Art. 2. Adsorption der Saure. Fiir chem. Rkk. ist nur 
die Menge u. die Zus. der verwendeten Wolle maBgcbend. Die Adsorption ist in holiem 
MaBe yon Herkunft u. Qualitat der Wolle abhangig. Alle physikal.-chem. Prozesso 
sind in kalten Lsgg. in 2 Stdn., bei 30° in 30 Min. bcendet. (Trans. Butlerow’s Inst. 
chem. Technol. Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo chimiko-tcchnologitscheskogo Instituta 
im. A. M. Butlerowa] 1934. Nr. 2. 67—72.) SCHACHOWSKOY.

Adolf Voigt, Mottensdiutz. Sammelbericht iiber Mottenbekampfung (vor allem 
mit p-Dichlorbenzol u. Pyrethrum) u. Mottensehutz durch Impragnierung der Gewebe 
mit abstofienden Verbb. (Seifensieder-Ztg. 63. 628—29. 29/7. 1936. Wuppertal- 
Elberfeld.) Gr im m e .

John D. Watson, Bemerkungen zur Konslruktion von Holzgefdpen. Cberblick: 
Kanad. Rotholz, Einw. korrodierender Fil., Festigkeit gegen Sauren, Schutzanstriche, 
Binden senkrechter Stabe, rechtwinklige GefaBe, konstruktiye Einzelheiten, Herst. 
runder GefaBe. (Chem. Age 35. 155—57. 22/8. 1936.) R, K. Mu l l e r .

D. Narayanamurti, Der deklrische Widerstand von Holz und seine Anderungen 
mit dem Wassergdialt. Vorverss. ergaben, daB der elektr. Widerstand des Holzes mit 
steigendem W.-Geh. abnimmt. (Current Sci. 5. 79—80. Aug. 1936. Dehra Dun.) G ri.

J. Nasarowa, Holzsterilisation mit infrarolen Strahlen. (Vorl. Mitt.) Es wurde 
die sterilisierende Wrkg. der yon Flammofen ausgelienden infraroten Strahlung 
(Wcllcnlangen /. 1,2—1,8 u. 3,0 /i) auf Hausschwamm (Merulius laerymans etc.) unter
sucht. Die sterilisierende Wrkg. auf Holz scheint sowohl durch die liohe Temp., wie 
durch elektromagnet. Schwingungen bestimmter Freąuenz zustande zu kommen. 
(Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5. Nr. 1. 59—65. 1936.) SCHÓNFELD.

Liese, Holzkonservierung. Sammelbericht iiber das neuere Schrifttum. (Zellstoff- 
Faser 33. 137—41. Okt. 1936. Eberswalde. [Beil. zu Wbl. Papierfabrikat.].) Gr im m e .

Zaps, Yerringerung der Brennbarkeit des Holzes. Sammelbericht iiber die Er- 
probung zahlreicher Feuerschutzmittel. Alle ol- u. laekhaltigen Mittel haben yersagt; 
bewiihrt haben sich die sog. organ. Blasenbildner u. Wasscrglas. (Feuerschutz 16. 
173—74. Okt. 1936. Hamburg.) Gr im m e .

E. Kirst, Neuere Erkenntnisse uber das Wesen und die Wirkung des Holzsdiutzes
gegen Feuer unter Berilcksichtigung der Verhaltnisse im Bergbau. Sehildcrung der Aus- 
fiihrungsarten der Behandlung yon Holz zum Schutz yor Brandgefahr. Besprechung 
der Ergebnisse eigener Verss. iiber den glcichzeitigen Feuerschutzwert yon Pilzsehutz- 
salzen u. iiber die Beeintrachtigung der Schutzwrkg. getrankter Holzer durch Druck- 
wrkgg. (Braunkohle 35. 777—83. 798—802. 31/10. 1936. Berlin.) ScHUSTER.

Harry S. Spencer, Eine alte Industrie erhalt sich in England. Eingehende Schilde- 
rung der Handpapiermacherei. (Pulp Paper Mag. Canada 37. 563—67. 620. Sept. 
1936.) F r ie d e m a n n .

H. ImaiundY. Saeki, Studien iiber Mitsumata. Beziehungen zuńschen der Mahlung 
von Mitsumata und den Eigcnschdfien des Papieres daraus. Mit zunchmendem Mahlungs- 
grade nehmen ReiBfestigkeit, Bruchdehnung, W.-Festigkeit u. Transparenz zu, wahrend 
Berstfestigkeit, Steifigkeit, WeiBe u. Fulligkeit abnehmen. Fiir die Falzfestigkeit gibt 
es einen bestimmten, optimalen Mahlungsgrad. (Cellulose Ind. 12. 51—52. Okt. 1936. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) F r ie d e m a n n .

Reginald Trautschold, Schleim: seine Bekdmpfung in der Papierfabrikation 
durch Chlor und Ammoniak. Die Chloraminę, NH2C1 u. NHC12, gestatten bei geringerem 
Chlorycrbrauch eine bessere Bekampfung des bakterienhaltigen Schleims in den
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W.-Behaltem u. Zuleitungen von Zellstoff- u. Holzschliffabriken. (Cliem. Industries 
39. 27—29. Juli 1936.) F r ie d e m a n n .

A. E. Griffin, Wasser fiir  die Papierinduslrie. Hinweis auf die erfolgreiche Ver- 
hinderung des Schleimwaclistums durch Cl u. Chloramin. (Pulp Paper Mag. Canada 
37. 579—82. Paper Trade J .  103. Nr. 17. 29—31. 1936. Wallace and Tiernan 
Research Dept.) MaŃZ.

L. E. Fitzgerald, Pech und Peclischwierigkeiten in der Papierfabrikation. Pech- 
schuńerigkeiten treten vomehmlieh bei Schliff u. Sulfitstoff aus Nadelholzern auf. 
Fichte enthalt 2—3%  Harz, Kiefer bis zu 5%. Das Harz besteht zu etwa gleichen 
Teilen aus in A. lósl. Harzsauren u. gróBtenteils in A. losl. Fetten. Durch Alterung 
wird das Gesamtharz u. vor allem der in A. losl. Anteil yerringert, Alterung in Hack- 
spanen oder Behandlung m it Warmluft fiihrt weit schneller zum Ziel ais Lagerung 
der Stammc. Bei Sulfitstoff ist Erhaltung der harzhaltenden Strahlenzellen durch 
yorsichtiges Koehen. u. gutes Auswaschen mit weichem W. wichtig; Erwiirmung des 
Waschwassers auf 160° F  u. Zusatz von etwas Ablauge u. Alaun sind niitzlich. Ab- 
sieben der feinen Fasern (rund 2%  des Stoffs) entfernt Schmutz, Asche u. 20—50% 
des Harzes. Im allg. geben Stoffe mit iiber 2%  Harz AnlaB zu Peclischwierigkeiten, 
solclie m it weniger ais 1%  selten. Intensiye Mahlung zerstort die Strahlenzellen u. 
setzt Harz frei, tragt yielleicht auch zu seiner Zusammenballung bei. Malilen oder 
Schleifen bei liohen Tempp. yermehrt die Pechschwierigkeiten. Schleimalgen u. Schaum- 
bekiimpfungsole konnen auch schadlich wirken. Die Harzleimung ist nieht Ursache 
der Pechbldg., sondern verstarkt sie nur. Giinstig wirken Chinaclay, Talk usw., Scliutz- 
koll., Alkalien, Salze, wie Thiosulfat, Bisulfit, Phosphat, u. Chlorkalk. Emulgierungs- 
mittel verhindern Ballung des Pechs, befórdern aber das Schaumen. Aus der App. 
entfernt man das Pech mit heiBer NaOH-Lsg. oder mit Losungsmitteln. (Paper Trade J . 
103. Nr. 17. 32—34. 22/10. 1936.) ' F r ie d e m a n n .

Paul Klemm, Bruchleilleimung. ,,Bruchleilleimung“ nennt Vf. die gewohnlich 
ais 1/A, %  u - %  geleimt bezeichneten Lcimfcstigkeitsstufen. Vf. legt dar, daB diese 
Stufen am besten ais Abstufungen in verschiedenen Hóhen gehemmter Saugfahigkeit 
zu kennzeichnen sind. Sie stellen das Zwischengebiet zwischen voller Saugfahigkeit 
(Loschpapier) u. voller Leimfestigkeit (Sehreibpapier) dar, wobei die Stufe zwischen 
3U u - Vi techn. ais mangelhafte Leimfestigkeit wichtig ist. Zur Prufung ist die Saug- 
hóhenmessung m it W. wegen zu kleiner Werte nieht geeignet, besser ist die Tinten- 
strichmethode m it Vergleich der Saughófe. Vf. hat eine Methode entwiekelt, bei welcher 
der Saughof um einen auf das waagerechtc Priifblatt aufgebrachten Tropfen gemessen 
wird. Ein entsprechendes Geriit stellt LOUIS SCHOPPER, Leipzig, her. Vf. fand z. B. 
bei ungehemmtcr Saugung 20 mm Saughofdurchmesser, bei yoller Leimung 0 mm u. 
dazwischen 12,5—0,5 mm. Fiir n. Schrift ware naeh Vf. das Intervall zwischen %  u. 
ł/j Leimung am besten zum Gebiet der leimfesten Papiere zu rechnen. (Wbl. Papier- 
fabrikat. 67. 816—19. 31/10. 1936.) F r ie d e m a n n .

A. J. Brax, Das Abblallem bei Papierprodukten. Die einzelnen Schiehten eines 
Duplezpapieres oder -karłons halten um so besser zusammen, je groBer dereń Mahlungs- 
grade sind. Zellstoffasern sind besser verfilzbar ais Holzmassefasern. Die untere Schicht 
sollte den hoheren Mahlungsgrad besitzen. Haben beide Schiehten jedoch sehr ver- 
schiedene Mahlungsgrade, so wird sieh das Prod. beim Lagern krummen. Zur Ent- 
fernung des W. soli die untere Schicht etwas mehr grobere Fasern enthalten ais die 
obere. (Suomen Paperi-ja Puutavaralehti [Finnish Paper und Timber J.] 1936- 
334— 40. April. Helsinki, Techn. Hochsch.) R o u ta la .

Maurice Deribere, Papiere mit Latex. Dbersicht uber die einschlagige Patent- 
u. Zeitschriftenliteratur. (Papier [Paris] 39. 775—82. 15/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

C. E. Curran, Einige Beziehungen zwischen Wachstumsbedingimgen, Holzstruktur 
und VerJudien beim Aufschlufl. (Pulp Paper Mag. Canada 37. 646—50. Okt. 1936. —
C. 1936. II. 4067.) F r ie d e m a n n .

Harry AlJthan, Untersuchungen uber die Einwirkung der Sortierung auf die Qualitdt 
des Zellstoffs. (Suomen Paperi-ja Puutayaralehti [Finnish Paper und Timber J.] 1936. 
363—73. April.) R o u ta la .

K. A. Dolgow, Einflufi von schwefelalkaliscJien kohlensauren und schwefligsauren 
Laugen beim Kochen ton SirohzeJlstoff. Bei 3-std. Koehen von 1 (Teil) Roggenstroh 
mit 8 Laugo bei 155° u. Mahlen bis zu 42—45° SR wurde die beste Ausbeute mit 
NajSOj (I) u. die schlechteste m it NaOH (II) erzielt, ferner erhóhte Ausbeute beim 
Herabsetzen der Temp. bis zu 140°; hohe Tempp. sind nur bei I  giinstig. Die beste
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Fasertrennung u. sehr schmierige Zellstoffe werden m it I  erzielt, dio starkste Delignicrung 
mit Sulfatlauge (III), dann folgen zwischen 140—155° Sulfit-Sulfat (IV),Sulfit- Sulfid-, 
Sulfit-Natron- (V) u. Monosulfitlauge (VI). Gemischte Laugen (III u. V) wirken stets 
giinstiger ais einfaclie (II u. VI). Der dunkelste Zellstoff entsteht m it I I  u. Na2S (VII), 
die hellsten u. bleichfahigsten mit V u. IV hei 140—155°; im letzteren Falle sind die 
ungebleichten Zellstoffe ais Zusatz fiir wei Be Papicre yerwendbar. Auf Kieselsiiure 
wirkt I I  am besten, VII, Na-2C03 u. I  weniger gut ein. Na2C03 wirkt besonders ais 
Zusatz zu VI u. I  gunstig. DieŃatron- u.auch Sulfatzellstoffe lassen sieh schwerbleichen. 
(Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 14. Nr. 10. 21—35.1935.) H. Schmi.

K. A. Dolgow, Einflu/3 geschwefelter, kohlensaurer und schwefligsaurer Lauge auf 
Slrohzellslofflcochungen. (Vgl. yorst. Ref.) (Zellstoff u. Papier 16. 217—18. Juni 
1936.) H a n n s  S c h m id t .

D. F. Mac Rae, Die Herstellung ron Natronzellstoff. Kurze Beschreibung der 
Arbeitsweise in den H o w a r d  S m it h  P a p e r  M il l s , Comwall. Es wird Pappelholz 
mit einer Lauge gekocht, die 6 Pfund NaOH/KubikfuB enthalt. Das Alkali der Lauge 
ist 88—90%ig. NaOH. Dio Wiedergewinnung der Schwarzlauge geschicht durch 
Eindampfen in Evaporatoren u. EinsprUhen in Verbrenmingsdfen. (Pulp Paper Mag. 
Canada 37 . 627—28. Okt. 1936.) F r ie d e m a n n .

C. F. B. Stevens und W. H. Birchard, Die Verkalkung von Kochem. (Pulp 
Paper Mag. Canada 37 . 572—73. Sept. 1936. — C. 1936 . I I .  3227.) F r ie d e m a n n .

A. B. Shearer, Iiunslseideherstellung, mit besonderer Beriicksichligung neuer tech- 
nischer Enlwicklungen. Nach Angaben iiber Herst. yerschied. Kunstseiden werden die 
Bestrebungen zur Herst. von Matt- u. Festseide u. zur Verkiirzung der Arbeitsweise 
besprochen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 468—72. 12/6. 1936.) Su v e r n .

M. P. Archangelskaja, Physikalisch-meelianische Eigenschaften japanischer Kunst
seide. Unters. der Titer, Festigkeit u. Dehnbarkeit von unmattierter u. m it TiOo 
mattierter Viscoseseide. (Seide [russ.: Schelk] 5. Nr. 5. 31—32. 1935.) H . S c h m id t .

A. J. Hall, Das Strecken ron Acetatkunstseidc. Die in der ongi. Patentliteratur 
niedergelegten Vorschliige, durch Strecken piast, gemaehter Acetatseide ihro Eigg. 
gunstig zu beeinflussen, sind besprochen. (Amer. Dyestuff Reporter 25 . 533—37. 
5/10. 1936.) S u v e r n .

Norman N. Caruthers, Ferligmachen von Vi$cose-Baumwóllearmelfutterstoffen. 
Das Behandeln von Stoffen, die aus gefarbteni Baumwollgarn hergestellt sind u. nur 
gebleioht u. fertiggemacht werden u. solchen, die aus Rohgarnen gearbeitet sind u. 
gebleicht, bedruckt u. fertiggemacht werden, in ycrschiedcnen Mustern ist beschrieben. 
(Text. Colorist 58. 665—66. 706. Okt. 1936.) S u y e r n .

W. I. Minajew und S. S. Frolow, Sthenosieren ton Viscoseseide durch Behandlung 
mit Formaldehyd und anderen Aldehyden. Der EinfluB der Aldehyde auf die NaB- 
festigkeit, Anfarbbarkeit, Hygroskopizitat, Benetzbarkeit, E lastizitat u. Hartę der 
Fasern wurden untersucht. Am besten wń'kt gasfórmiges u. in Aceton gel. CHoO. 
(Trans. Inst. chem. Technol. Ivanovo [USSR] [russ.: Trudy Iwanowskogo chimiko- 
technologitscheskogo Instituta] 1. 166—73. 1935.) H a n s s  S c h m id t .

G. N. K ukin , Anderungen der Eigenschaften ron Kunstseide beim Zicimen. Unterss. 
iiber die Anderung der Titer, Festigkeit u. Dehnbarkeit von Viscose&eide. (Seide 
[russ.: Schelk] 6. Nr. 2. 16—19. April 1936.) H a n n s  S c h m id t .

W. Weltzien und J. Buchkremer, Kreppfragen bei Kunstseide und Zdlwolle. 
(Wobverss. von K. Werner.) Zur Unters. des Zustandekommens des Kreppeffekts u. 
der Abhangigkeit des Effektes von yerschied. Faktoren wurde der Kreppeinsprung ge- 
messen u. das Verhaltnis von Drehung u. Kreppeinsprung festgestellt. Die Beziehungen 
zwischen Dehnung u. Einsprung sind noch nicht yollig geklart, haben aber groBe Be
deutung. Mit NaOH-Lsg. kann stellenweise ein starkerer Einsprung erzielt werden, 
■die yerschied. Krepparten verhalten sieh aber gegen NaOH-Lsg. yiel differenzierter ais 
gegeniiber KOH-Lsg. Untersucht wurde der Einfl. yon Temp. u. Konz., der Krepp
einsprung in Seifcnisg. u. der Einfl. des Lagerns. (Mh. Seide Kunstseide 41 . 404—10. 
448—54. Nov. 1936.) S u v e r n .

K. M. Markuse, Herstellung ron Crepe de Chine aus Kunstseide. Viscoseseide 
wird 1 Stde. mit Lsgg. von 5 g /l 60%>g- Seife bei 85° gekreppt, mit substantiven Farb
stoffen bei hochstens 85° gefarbt, dann getrocknet, wobei eine mindestens 15%ige 
Schrumpfung eintreten muB u. nach dem Wiederanfeuchten auf dem Spannrahmen 
unter Streckung um hochstens 6%  getrocknet. Der Griff kann noch m it l% ig. wss. 
Glycerin yerbessert werden. (Seide [russ.: Schelk] 5. Nr. 5. 36—45. 1935.) H. Sc h m i.



1328  Hxviii- F a s e k -  u . S p i n n s t o f f e .  H o lz .  P a p ie r .  C e l l u l o s e  u sw . 1937. I.

John Muir. Neuere Anwendungen der Kontrolle der Wasserstoffionenkonzenlration 
in  der Textilteredlung. Forts. u. SclduB zu C. 1937. I. 470. Interessante Ergebnisse 
iiber die genaue Feststellung der pH-Werto erhalt man in besonderen Fallen durch Verb. 
der Indicatormethode mit einer Fluorescenzanalyse. (Melliands Textilbcr. 17. 878. 
Nov. 1936.) S u v e r n .

K. Stinn und H. P. Zoeppritz, Dauerpriifung und Ermiidung von Gespinslen. III. 
(II. vgl. C. 1937. I. 238.) Dauerbeanspruchung wirkt in erster Linie sehadigend auf dio 
elast. Eigg. der Gespinste, durch Dauerbeanspruchung werden die Gespinste vcrfestigt, 
ihr Arbeitsyermogen wird vermindert. Fortschreitende Erschćipfung des Arbeits- 
vermogcns fiihrt schlieBlich zum Ermiidungsbruch. Durch Dauerbeanspruchung wird 
keine Festigkeitsverminderung hcrbeigefuhit. Die Arbeitsfestigkcit der untersuchten 
Gespinste wurde bestimmt ais die bei 1 Million Lastwechseln ohne Bruch ertragene 
hóchste Beanspruchung. Die Arbeitsfestigkcit steht in keinem festen, fiir alle Faser- 
stoffe gleiehen Verhaltnis zur ReiBfestigkeit. Eine unmittelbare Bezieliung zwischen 
Arbeitsfestigkeit u . Arbeitsvermogen konnte nicht gefunden werden. (Melliand Testilber. 
17. 632—33. Aug. 1936. Wuppertal-Barmen.) SuVERN.

A. Kólfcl und L. Zakarias, Kóllektive Mcssungen an Polysacchańd- und Gdaiine- 
gelen im Gelatinomder. Im Gelatinometer von Zak a r ia s  (Z. phys.-chem. Materialforseh. 
1930. Nr. 1—3) laBt sich der Verdickungsgrad u. die Elastizitat von Starkepasten be
stimmen. Die Methodo eignet sich zur Unters. von Appretiermitteln u. dgl. (Chem. 
Obzor 11. 158. 1936.) Sc h ó n fe l d .

F. Kahnanowitsch und A. Kolotyrewa, Bestimmungsmełhoden fiir  Cellulose in 
Bastpflanzen. Besser ais die Oxydationsmethode nach Cro ss-Bea vaN ist dio Hydro-
lysemethode nach K is e l -Ssem ig a n o w sk i durch Ya-std. Vorkochen yon 1 (Tcil) Roh-
material m it 60 einer Lsg. von je l °/0 NaOH u. Na-Silicat, dann 5-std. Kochen mit 
2°/0ig. HCl, 2V2-std. Behandeln mit 10 Teilen S0%ig- H 2S04, Verdiinnen der M. mit
15-facher Menge W., 5-std. Kochen u. Best. der Glucose im F iltrat nach B e r t r a n .  
(Flachs-, Hanf-, Juteind. [russ.: Lno-penkodshutowaja Promyschlennost] 5. Nr. 4. 
66—72. 1935.) H a n n s  Sc h m id t .

Donald T. Jackson und John L. Parsons, Vereinfachte Melhode zur Schnell- 
besiimmung des Ge)ialtes an wirksamem Chlor in  Zellstoffbleichlosungen. (Pulp Paper 
Mag. Canada 37. 571—72. Sept. 1936. — C. 1936. II . 3229.) F r ie d e m a n n .

A. Klughardt, Ober Glanzmessung mit Photozellen. Yf. erortert physikal. u. 
mathemat. dio Anwendung der objektiren Pholomelrie mit Sperrschichlzellen auf die 
Glanzmessung. Die neue Meth. unterscheidet sich grundsatzlich von der C. 1933.
II. 3511 bcschriebenen subjcktiyen Meth. m it dem Pulfrichphotometer. (Papier- 
fabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. Papier-Chemikcr u. -Ing. 409—11. 8/11. 1936.) F r ie d e .

Deutsche Hydrierwerke Aktiengesellschaft, Berlin-Charlottenburg, ubert. von: 
Richard Hueter, Rosslau, Teztilhilfsmittel. Man emulgiert Fettsauren, ilire Ester, 
Alkohole, waclis- oder olartige Prodd. (z. B. aus Petroleum, Knodienfełt, Rindertalg, 
Hammelfett, Spcnnaceti-, Oliren-, Sesam-, Ricinus-, Raps-, Pahnkemol, Japan-, Car- 
nauba-, Montanwachs; an Alkoholen sind genannt: Ottyl-, Decyl-, Lauryl-, Myristyl-, 
Ceiyl-, Slearyl-, Oleyl-, Ricinoleyl-, Linoleylalkohol) m it ąuatemaren Ammoniumsalzen, 
die mindestens einen Rest von 8 C-Atomen u. gegebenenfalls einen heterocycl. Ring 
enthalten (Pyridin-, Piperidin-, Chinolin-, Isochinolinring). — Z. B. wird eine aus 
gleiehen Teilen Odadecylalkohol u. Paraffin bestehende Mischung in 100 Teilen einer 
10%ig. wss. Lsg. yon Cełylmethylpiperidiniumsulfat emulgiert. AuBerdem sind genannt: 
Celylpiperidiniumbromid u. Laurylaihylpiperidiniumchlorid. (A. P. 2 054257 vom 
23/11. 1934, ausg. 15/9. 1936. D. Prior. 17/11. (?) 1933.) D o n l e .

Chemische Fahrik Stockhausen & Cie., Krefeld, Herstdlung von schwefdhaltigeren 
Kondensationsprodukten aus Eiiceipabbauprodukten. Verbb. der Zus. RO.CS.SCIŁ,. 
CO.Cl, worin R  Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Cycloalkylrest, werden m it EiweiBabbau- 
prodd., die man z. B. durch Behandlung von Leim, Albumin, Casein usw. m it Sauren 
Alkalien, Enzymen. m it W. unter Druck gewinnt, oder m it Aminosauren zu Verbb. 
der Zus. RO\ CS. SCH , . CO. N H . E (E =  EiweiBrest) umgesetzt, — Z. B. werden 
20 (Teile) K-Salz der Laurinzanthogensaure m it der 3-fachen Menge A. yermischt, 
die Mischung m it 12 CMoracetylchlorid yersetzt. Die gereinigte Lsg. wird mit 25 einer 
neutralen, ca. 50%>g- Lsg. von Abbauprodd. aus tier. Leim bei 10—30° yermischt. 
Man erhalt ein bei Zimmertemp. fl. 01 yon hoher schutzkolloider Wrkg. — Ahnlich 
kann man die K-Salze ton Amyl- bzw. Benzylxanthogensaure bzw. das Gemisch der
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K-Salze der Xanthogensiiuren, die durch Behandlung des bei der Hydrierung von 
Coeosfettsaure entstehenden Alkoholgemisches mit CS2 u. KOH erhalten werden, 
umsetzen. ■— Teztilhilfsmitlel. (D. R. P. 637 910 KI. 12 p vom 3/7. 1934, ausg. 5/11. 
1936.) D o n l e .

Hercules Powder Co., Wilmington, Del., iibert. von: Alfred L. Rummelsburg, 
Wilmington, Del., V. St. A., Sulfonierte Kondensaliotisprodukte aus Terpenen und Fett- 
sioffen. Gemische von durch Polymerisation von Dipenten, Terpentin oder Pineól 
entstandenen Prodd. m it hóhermolekularen Fettsauren oder ihren Glyeeriden, die ganz 
oder teilweise duroh hóhermolckulare Alkohole, sowie durch Alkylchloride, Phenole, 
aromat. Aminę, Sdureamide, -chloride u. -anhydridc oder aromat. KW-stoffe ersetzt sein 
konnen, werden mittels Sulfonierungsmitteln sulfoniert u. kondensiert. Dio Prodd. 
sind saure- u. salzbestandig u. eignen sich zur Anwendung ais Emulgicrmittel fiir Ole 
aller A rt in der Teztilinduslrie. — Z. B. wird ein Gemisch aus 200 techn. Olsaure u. 
200 eines Terpenpolymerisats mit 300 techn. C1S03H behandelt, welche innerhalb 
von %  Stde. bei 25—30° unter Riihren u. Kiihlung zugetropft wird. Dann wird einige 
Stdn. bei 70° bis zur Beendigung der HCl-Entw. nachgeriihrt. Darauf wird mehrmals 
mit NaCl-Lsg. gewaschen u. schlieBlich neutralisiert. In  anderen Beispielen wird an 
Stelle der Olsaure Leinolfcttsaure u. Laurylalkohol u. an Stelle der C1S03H konz. H ,S 04 
u. Aeetyl-H2S04 yerwendet. (A. P. 2 058 389 vom 1/5.1935, ausg. 20/10. 1936.) E b e n .

Gesellschaft fiir chemische Industrie, Basel, Yerfahren zum Weichmachen 
und Farben non Textilien durch Behandeln m it capillaraktiyen Stoffen der aliphat. 
oder cycloaliphat. Reihe m it mindestens 8 C-Atomen z. B. mit 0,5% einer Misehung 
aus 1 (Teil) Trimethylammoniumsulfomethylat des Monostearoyl-p-phenylendiamins (I) 
u. 2 Marseiller Seife. Des weiteren konnen Mischungen von 1 mit dem Dinatriumsalz 
des Monosulfophthalsiiureesters u. Octadeeył- u. Hexadecylalkohol, von N-Oxiithyl- 
n-undecylbenzimidazolclilorhydrat u. Na-Sulfonat des Dodeeylalkohols in schwefel- 
saurer Lsg., usw. yerwendet werden. Gleichzeitig wird in bekannter Weiso gefarbt. 
(F. P. 795 679 vom 7/9. 1935, ausg. 19/3.1936.- Schwz. Prior. 8/9. 1934.) S c h in d l e r .

National Marking Machinę Co., Cincinnati, O., V. St. A., Signicrmittel fu r  
Gewebe, die bei n. Licht farblos sind, im UV-Łicht jedoch fluorescieren u. sich beim 
Wasch- oder BleichprozeB nicht yeriindern. 1. Das Dehydrothio-p-toluidin wird im 
Autoklaven unter Dampfdruck in die entsprechende OH-Verb. unter Abspalten von 
NH3 umgewandelt u. m it 2%  Gumrni arabicum u. 40% Glycerin versetzt. — 2. Fein- 
gepulverter Willimit, Wemerit, W urtzit, Fluorit, Franklinit, ZnS, BaS04 oder Ca- 
Phosphat wird mit XyIol, Toluol, W. u./oder Glycerin zu einer Pastę yerarbeitet. —
з. Picen, erhalten nach F r ie d e l -Cr a ft s  aus Tetrachlorathan u. Naphthalin, wird in 
Cumol gel. u. m it Stearinsaure, Al-Stearat u. Butyllactat angesetzt. — 4. Ferner konnen 
dio Erdalkalisalzo m it geeigneten Alkalisalzen, z. B. BaCL u. Na2S04, sowie ZnCI2 mit 
Na2Si03 in Ggw. yon Katalysatoren, z. B. MnS04, in geeigneter Weise auf das Gewebe 
gebracht werden. — 5. Es wird ein Nd. yon CdW04-4 NH3 erzeugt, u. 6. eine Pastę aus
1 Vaseline u. 3 Nylol wird mit bekannten fluorescierenden Stoffen gemisclit. Ais Binde- 
mittel konnen auch Paraffin, troeknende Ole u. Cellulosederiw. usw. dienen. (E. P.
453 514 yorn 12/3. 1935, ausg. 8/10. 1936.) Sc h in d l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Faden. Ein
Leinenfaden wird in h. W. aufgeschlossen, u. Kunstfaser wird in trockenem Zustand 
einer Streckmaschino zugefiihrt. Beide Fiiden werden in halbtrockenem Zustand 
yereinigt u. auf einer Spinnmaschine zu einem Faden yerarbeitet. (Belg- P- 405 584 
vom 6/10. 1934, Auszug veróff. 2/3. 1935. D. Prior. 21/10. 1933.) N it z e .

Imperial Chemical Industries-Ltd., London, John Gwynant Evans und Sidney 
Arthur Slater, Manchester, England, Verbesserung versponntner oder unversponnener 
Cellulosefaser (Baumwolle, Flachs, Ramie, Stapdfaser), indem man sie, gegebenenfalls 
in Ggw. von Weichmachungs-, Fullmitteln, antisept. Stoffen oder anderen Textil- 
hilfsmitteln, m it einer wss. Lsg. oder Emulsion von Kolophonium behandelt. — Z. B. 
wird Stapelfaser 16 Min. bei 45° mit 1000 (Teilen) W. behandelt, die 10 Teile einer 
aus 250 Leim, 75 Cetylnatriumsulfat, 330 Kolophonium, 35 NaOH, 7% Salicylsauro
и. 1425 W. hergestellten Emulsion enthalten, zentrifugiert u. getrocknet. (E. P.
454 240 Tom 25/3. 1935, ausg. 22/10. 1936.) D o n le .

Heberlein & Co., A.-G., Schweiz, Erzeugung von Kreppeffekten auf aus Pflanzen-
faser bestehenden Stoffen. Man yerwendet Gewebe, die zum Teil aus vorbehandelter, 
zuni Teil aus nichtvorbehandelter Faser bestehen u. laBt auf dieselben Quellungs- 
mittel, die eine Kontraktion yerursachen (NaX'03-Lsg., 37° Be) einwirken. Hierbei
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zieht sich der yorbehandelte Faden zusammen, der nichtyorbchandelte bleibt un- 
yeriindert. Man kann auch vor der Behandlung eine Gummireserve auftragen. (F. P . 
803 215 vom 14/2. 193G, ausg. 25/9. 1936. D. Prior. 15/2. 1935.) D o n le .

Soc. des Procśdśs Ecla, Frankreich, Herstdlung von dastischem Gewebe. Das Verf. 
nach dem Hauptpatent wird fur die Behandlung von Wolle, yorzugsweise in Misch- 
geweben mit Leincn, daliin abgeandert, daB eine schwache Sodalauge von 20° Be 
m it einer Temp. von 5—6° yerwendet wird. (Vgl. E. P . 434 049; C. 1936. II . 1276.) 
(F. P. 46125 vom 27/11.1934, ausg. 5/3.1936. Zus. zu F. P. 772062.) Sc h in d l .

Arthur Ernest Roberts und William Watkins, Prestwich, England, Knitter- 
feste Appretur. Man behandelt Testilien m it einer Lsg. von Casein (I) u. GH20, so 
daB nur ca. 1—1 I  nufgenommen werden, u. unterwirft sie nach dem Trocknen 
einer Hartung, indem man sie in Ggw. oder Abwcsenkeit der Dampfe yon Paraform- 
aldehyd kurze Zeit auf hóliere Tempp. (145°) erhitzt. (E. P. 452766 vom 28/12. 1934, 
ausg. 24/9. 1936.) D o n l e .

Johns-Manville Corp., New York, X. Y ., iibert. yon: William L. Wirbelauer, 
Paterson, N. J ., V. St. A., Herstdlung feuerbestandiger Belagsloffe, insbesondere von Zeit- 
bahnen, (lad. gek., daB man Asbestgewebe unter Verwendung von Stoffgeweben mit- 
einander yerbindet, dann durch ein Lackbad fiihrt, vom iiberschussigen Lack abąuetscht, 
in Schleifenform durcli einen Trockenraum u. darauf zwischen Spannrollen zwecks Er- 
zielung yon KeiBeffekten hindurehfiihrt. Das Lackbad hat folgende Zus.: 22,5 (Teile) 
Pigment (Ti02, ZnO), 2,5 pulyerisierte Diatomeenerde, 15 Leinolfirnis, 5 Sparlack, 3 Tri- 
kresylphosphat, 0,75 Al-Naphthenat, 0,75 Al-Stearat, 14 Polychlordiphenyl, 0,5 3 Cl-
2-OH-Diphenyl, 1,0 Pb- u. Mn-Linoleat. 35 Verdunnungsmittel (Kerosenol). (A. P. 
2 058 120 yom 1/3. 1933, ausg. 20/10. 1936.) Se iz .

William B. Serrington, Boston, Mass., V. St. A., Herstdlung eines durchsichtigen 
t)berzuges au f Stoffen (Baumwolle, Wolle, Seide usw.), Leder, Papier usw., indem man 
sie bei 70° m it einer M. behandelt, die folgendermaBen gewonnen wird: 1 (Teil) ge- 
schmolzenes Wachs wird mit 30 eines aus Athyl-, Butylacetat, Toluol u. A. bestchenden 
Losungsm. (I) zu einer klaren Emulsion yerriihrt, diese mit 1/2 Vol.-Teil geschmolzener 
Vaseline yermischt. Zu dieser Mischung gibt man 2 einer Mischung, die auf 4 Gummi 
ca. 60 Gasolin oder Bzl., 3 Nitrocellulose u. 1  I  enthalt. — Lcicht waschbarer t)berzug. 
der kaum Sehmutz annimmt. (A. P. 2 055 019 vom 28/2.1931; ausg. 22/9. 1936.) D onle.

Ludwig Lichtenstein, Wien, Marcel Littolff, Kóniginhof a. E., Tschechoslowakei, 
und Max Keller, Kranj, Jugoslawien, Herstdlung von Organdi. Gewebe (mercerisierter 
weiBer oder bunter Musselin) wird mit einer Celluloseesterlsg. (z. B. einer Lsg. aus 100 g 
„Serikose LC extra“, 400 g Serikosol N  u. 500 g 95%'g- Spiritus) oder m it Harnstoff- 
formaldehydkondensationsprodd. bzw. ihren Bestandtcilen bedruckt. Sodann wird die 
bedruckte Ware abgekocht, durch Lauge (NaOH yon 20° Be) hindurchgefiihrt, ge- 
waschen u. getroeknet. (Jugoslaw. P. 12385 yom 10/6.1935, ausg. 1/7. 1936. 
Tschechosl. Prior. 17/11. 1934.) F u h st .

Western Bottle Manufacturing Co., iibert. yon: W. Kedzie Teller, Chicago,
111., V. St. A., Steifen und Wasserabstoflendmadien von Borsten. Man behandelt dieselben 
m it Lsgg. yon Yorkondensationsprodd. synthet. Harze u. fiihrt die Kondensation auf 
dem Gut zu Ende. (Can. P. 354 729 vom 29/3. 1934, ausg. 10/12. 1935.) R. H e r b s t .

Andrew McLean Co., iibert. yon: Theodore J. Bowes, Passaic, N. J ., V. St. A., 
Teppiche, Pólsterstoffe u. ahnliehe Gewebe werden in ihrer Haltbarkeit dadurch yer- 
starkt, daB man die Unterseite mit einer Lsg. aus 21 (Teilen) eines Toluolsulfamidharzes, 
69 Aceton, 7 Diathylphthalat u. 3 Celluloseacetat trankt. Hierbei werden mittels einer 
geeigneten Yorr. die Zwischenraume zwischen den einzelnen Faden des Traggewebes 
yergroBert, so daB das Impragnierungsmittel gut eindringen kann, (A. P. 2 Ó55 464 
yom 10/4. 1934, ausg. 29/9. 1936.) "  ̂ Sc h w e c h t e n .

Wilfred Lowe, London, England, Schutzen animalischer Fasem gegen Motten 
und pflanzlidie Sdiadlinge. Das Verf. des Hauptpatents ist dahin abgeandert, daB 
man ein Doppelsalz aus Cr-Fluorid u. Xa-Sb-Fluorid yerwendet. (E. P. 454458 vom 
26/7. 1935, ausg. 29/10. 1936. Zus. zu E. P. 413 445; C. 1935. 1. 498.) D o n l e .

Wallerstein Co. Inc., iibert. yon: Leo Wallerstein, Rowland A. Gale und
Thomas G. Hawleyjr., New York, N. Y., V. St. A., Herstdlung von Textilstoffen 
unter Mitverwendu>ig von Seide. Um die Yorteile auszunutzen, welche sich bei der 
toxtiltechn. Yerarbeitung yon nicht entbasteter Seide ergeben, verarbeitet man eine 
Rohseide, yon der z. B. 45 kg Va—1 Stde. in ein 15—32° w. Bad (ph zwischen 4 u. 10) 
getaucht werden, das 22,50 kg eines Enzyms, z. B. Papain, Trypsin, Pankreatin,
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Pepsin, ein Proteasepriiparat yon Aspergillus orizac, mesentericus subtilis, mycoides 
oder mucor delemar, von Amylomyees, Rouxii, Penecillium u. dgl., 0,45 kg NaoSO, 
(bzw. Na2C03) u. 0,45 kg sulfoniertes 01ivenol (bzw. sulfoniertes Ricinus- oder Cocos- 
nuBól, Alkalisalze sulfonierter hochmolekularer Fettsauren oder Alkohole) in 180 kg W. 
gel. entlialt, u. dann ohne weiteres getrocknet werden. Die gegobenenfalls gezwirnten 
u. m it entbasteter Seide, Celluloseacetatseide, yerwebte oder yerwirkte Seide wird 
in einer Lsg. von 67,50 kg Seife u. 67,50 kg Na2S 03 in 7560 1 W. von 100° u. niedriger 
entbastet. Striimpfe aus dieser Seide werden in einem Turkischrotol, Na2S04, Direkt- 
u. Saurefarbstoffe enthaltenden Bade entbastet u. gleichzeitig gefarbt. (A. PP. 
2 029 968, 2 029 970, 2 029 971 u. 2 029 972 vom 26/4.1934, ausg. 4/2. 1936.) Salzm ,

Robert Lippmann, Hannover, Gewinnung verspinnbarer Fasern aus Holz, dad. gek., 
daB die auf chem. Wege oder m it Dampf aufgesehlossenen Brettchen durch mechan. 
PreBmittcl zunachst quer zur Faserrichtung des Holzes, anschlieBend durch andere 
PreBmittel, z. B. Riffclwalzen, in  der Faserrichtung des Holzes aufgelockert u. endlich 
durch am aufgelockerten Gut vorbeigefuhrte Kratzen behandelt werden. (D. R. P. 
636 720 Kl 29a vom 18/3. 1934, ausg. 15/10. 1936.) Salzm ann .

Berta strudel, Hannoyer, Gewinnung von Gespinstfasem aus Holz mittels Alkali 
unter Druek nach Patent 310 764, dad. gek., daB 1 . die Stabclien, nachdem sie durch 
das Kochen in Faserbiindel umgewandelt sind, in bekannter Weise gekiimmt u. darauf 
zunachst getrocknet werden, um dann der Bearbeitung in der Klopfmaschine aus- 
gesetzt zu werden. — 2. Dio Faserbrettchen oder -bundel vor der Einbringung in die 
Kammaschine an dem anderen Ende aufgespalten bzw. gespitzt werden. (D. R. P. 
637139 Kl. 29b vom 22/10. 1933, ausg. 21/10. 1936.) Salzm ann .

Marcel Grunewald, Frankreich, Holzbeize, bestehend aus einem in A. 1. Beiz- 
pulyer (2—20 g), denaturiertem A. (*/» 100%ig.) u. dest. W. (7« 1). Nach der Behandlung 
des Holzes mit dieser Beize wird es gewachst. Alkoh. FU., Laugen oder Seifen sollen 
auf dem so behandelten Holz keine Flecken hinterlassen. (F. P. 784 934 vom 30/1.
1935, ausg. 29/7. 1935.) Gr a g er .

Hermann Frenkel, Deutschland, Herstdlung von widerslandsfahigen Uberziigen
auf Holz. Das zu behandelnde Holz wird m it einer zweckmaBig 30—70°/oig. wss. oder 
alkoh. Lsg. eines bei niedrigen Tempp. (60—80°) hartbaren Phenol-Formaldehyd- 
kunstharzes (I) impragniert, nachdem es vorher gegebenenfalls m it einem Porenfuller 
aus I (10—20%), einem Losungsm. (0—30%) u. einem Fiillmittel, wie Kaolin, Bolus, 
Asbestmehl, Glasstaub, Schiefermehl oder BaS04, (60—90%) behandelt worden ist. 
Dann konnen noch auBerdem eine oder mehrere Schichten I-Lack aufgetragen werden, 
die bei gewohnlicher Temp. trocknen u. harten. Diesen Lacklsgg. konnen auch natiir- 
liche Harze oder andere Kunstharze, wie Vinylharz. zugesetzt werden. (F. P. 799 269 
vom 12/12.1935, ausg. 10/6.1936. D. Priorr. 31/1., 28/2., 12/4. u. 21/6.1935.) Gr a g e r .

Ernst Wortmann, Deutschland, Schutzbamlaga fiir Holzmaste, -pfahle und 
-sdiwdlen gegen Faulnis. Dic wirksainen Mittel, z. B. ein Gemisch von Dinitrophenol, 
NaF u. ZnCl2, dem noch eine geringe Menge 01 zugesetzt ist, werden zweckmaBig in 
Pastenform in ein vorteilhaft grobfadiges Jute- oder Baumwollgewebe eingelagert, 
das dann auf der AuBenseite der Bandage m it einem wasserdurchlassigen oder -un- 
durchlassigen Materiał abgedeckt wird. (F. P. 46 614 yom 20/9.1935, ausg. 11/7.
1936. Zuś. zum F. F. 768 205; C. 1935. II. 2604.) Gr a g e r .

K. G. Roberg, Nyberget, undK . O. Bostrorn, Kornsnils, Schweden, Impriignicren.
von der EinmrJcung von Fcuddigkeit ausgesdztem Bauhoh. Das benutzte Anstriehmittel 
besteht aus etwa 60 (Gewichts-%) Terpentinól, 25 Teer, 10 Eisenfeilspanen u. 5 Eg. 
(Schwed. P. 86 900 vom 31/12. 1934, ausg. 21/7. 1936.) D r e w s .

Victor John Truro, Dawlish, England, Feuerachutzmittel, besteht aus einer JMischung 
yon (NH4)2H P 0 4 (25%), NH4C1 (50%), Na.2B40 7• 10 HjO (18 % % ) u. Na2W 04-2 H ,0  
<6V4°/o). Die Lsg. laBt m an zunachst sich klaren u. entfernt den Nd. (E. P. 453 109 
vom 19/5. 1936, ausg. 1/10.1936.) N it z e .

Georg Gurth, Hannover, Luflsdiutzeinriditung an Gebiiuden zum Unschadlich- 
madien der Wirkung ton Brandbomben im DadigeschofS bzw. Dadistiihl. Auf die Dach- 
stuhlholzteile wird eine bildsame, spater erhartende Abdeckmasse aufgetragen, welche 
im wesentliehen aus MgClo-Lauge (I), MgO, Asbestine, Holzfasern u. Ca-Mg-Silieat 
besteht. Der I  w d  eine aus Leinól, K 2COs u. Spiritus im Verseifungsvorgang gewonnene 
Emulsion zugesetzt. (D. R. P. 635 520 Kl. 80b vom 14/12. 1935, ausg. 18/9. 
1936.) H o ffm a n n .
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Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Falun, Schweden, Sulfitzdlstoff. 
Die bei der Kochung erhaltene u. zu passender Konz. eingeengte Ablauge wird in rcdu- 
zierender Atmosphare yerbrannt. Die erhaltene Schmelze wird mit einer dem in ihr 
yorhandenen Na,S-Geh. wenigstens entsprechenden Menge NaHC03 yermengt u. mit 
soviel W. yersetzt, daB ein Teil des Salzgemisches ungel. bleibt. AnschlieBend wird 
auf eino Temp. erhitzt, die an oder nahe dem Kp. der gesatt. Lsg. liegt. Darauf wird 
die gesamte oder ein Teil der in der wss. Lsg. entlialtenen Soda in der fiir die Kochfl. 
geeigneten Konz. m it S 02 yersetzt. Die Lsg. wird dann erneut zur ICochung von Sulfit- 
masse yerwendet. Der bei der Umsetzung des Na2S entweichende H2S wird m it Luft 
zu SO, yerbrannt u. zur Bereitung der Kochfl. yerwendet. Das erforderliche Dicarbonat 
wird durch Carbonatisierung der anfallenden Soda m it CO* hergestellt. (Schwed. P. 
8 7 0 9 8  vom 26/5. 1932, ausg. 11/8. 1936.) ‘ D p.e w s .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sohweiz, Darstdluiig rem Cellu- 
losederivatcn. Hierzu ygl. Schwz. P. 152 480; C. 1932. II. 1555. Nachzutragen ist: 
Man kann fiir die Bk. auch Alkyl- u. Aćylderiw. der Cellulose, Epibromliydrin, Chlor- 
butylcnoxyd, Chloramylenozyd, femer Basen wie N H 3, Dimethyldthyl-, Athylbenzyl- 
amin, DimethylhezahydroanUin, N-Alkylpiperidin, Picolin, Lutidin, Collidin, Alkyl- 
piperazin usw. yerwenden. (A. P. 2054 746 vom 6/1. 1931, ausg. 15/9. 1936. Schwz. 
Prior. 11/1. 1930.) D o n l e .

General Motors Corp., Del., iibert. yon: Albert L. Henne, Columbus, Oh., 
V. St. A., Herstdlung ron Cdlulosederiratzubereitungen, die insbesondere fiir die Fabri- 
kation photograph. Pilnie geeignet sind. Man yem’endet ais Lósungsmm. die ungiftigen, 
nichtbrennbaren, leicht fliichtigen u. gut losenden Halogen-Fluorderiw. yon aliphat. 
KW-stoffen (C„C13F3, CC13F, CCLF.,, CC1F3, C„C15F, C,C1.,F„, C.,CUF4, C„CLF„). (A. P. 
2  056  7 8 7  yom 30/1. 1931, ausg." 6/10. 1936.)' '  " ‘ ‘ D o n l e .

N. V. Allgemeene Chemische en Technische Mij. „Achetem“, den Haag, 
Holland, Celluloscdther. Man laBt auf Cellulose (I) in Ggw. yon Alkali eine Cu-Yerb. 
(Hydroxyd, Chlorid, Sulfat) einwirken, setzt die Alkali-Cu-Cellulose (II) mit Alky- 
lierungs- oder Aralkylierungsmitteln [Methylehlorid, -sulfat (III), Athylchlorid, -bromid, 
Benzyl-, Propyl-, Butyl-, Amylhalid] um, spaltet mittels HC1 oder Alkalibisulfat oder 
KCN, gegebenenfalls in Ggw. von Mg-, Zn- oder Alkalisulfat, Cu ab. — Z. B. werden
10 (Teile) I m it 5 CuCl2.2 H20  gemischt u. in 100—200 15— 16°/0ier. NaOH-Lsg. ein- 
getragen; nach 12 Stdn. wird ausgepreCt, das blaue Salz in 5—700 W. verteilt, wobei 
stets 5— 10 Moll. NaOH je Mol. I I  yorhanden sein sollen, u. mit 6—7 I I I  yersetzt. Man 
gibt Saure zu u. trennt die in W. unl. Hemimethyleellulose ab. Man kann auch in 
k, u. h. W. 1. Prodd. herstellen. (E. P. 452 506 yom 20/12. 1934, ausg. 24/9. 
1936.) D o n l e .

Henry Dreyfus, London, England, Ozyalkyldthcr ron Kohlenhydraten (Deztrin, 
Starkę, besonders Cellulose). Man setzt die Kohlenhydrate oberhalb 120° in Ggw. yon 
Alkali oder Amin (bis 10%) solange m it einem Alkylenoxyd wie Athylen-, Propylen-, 
Butylenoxyd, Glycid, Epichlorhydrin um, bis das Rk.-Prod. je C6Hi„05-Mol. mehr 
ais I 1/ ,  Oxvalkv]gruppen enthalt. A11 Stelle der Base kann man auch Sauren yerwenden, 
die Alkylenoxyde konnen in Gasform zur Einw. gelangen. (A. P. 2055 892 yom 1/2.
1934, ausg. 29/9. 1936. E. Prior. 16/2. 1933.) D o n l e .

Henry Dreyfus, London, England, Oxyalkyldther ron Cdlulose, Deztrin, Starkę 
usw. Man setzt die Ausgangsstoffe unter einem Druck yon mindestens 5 atu in Ggw. 
von Alkali oder Amin (bis zu 10%) m it Athylen-, Propylen-, Butylenoxyd, Glycid, 
Epichlorhydrin u. dgl. solange um, bis ein Prod. mit mehr ais 1% Oxyalkylgruppen 
je CGH 10O5-Mol. entsteht. — Z. B. werden Linters, die ca. 10 Gewichts-% NaOH 
enthalten, mit der 2—4-fachen Menge Athylenosyd 4— 6 Stdn. bei 6—8 a t auf 80
bis 100° erhitzt. Die Base kann auch abwesend oder durch Saure ersetzt sein. (A. P.
2  0 5 5  8 9 3  vom 1/2. 1934, ausg. 29/9. 1936. E. Prior. 16/2. 1933.) D o n l e .

Chatillon Societa Anonima Italiana per la Seta Artificiale, Darstellung ron 
Acetylcdlulose. Man fuhrt die homogene Acetylierung in einer Reihe yon Badern aus, 
die verd. Acetanhydrid u. Essigsaure enthalten. Die ersten 2—3 Bader enthalten 
auSerdem H2S04 (I), das anschlieflend benutzte Bad einen Stoff, der die katalyt. Wrkg. 
von I  absehwacht, ohne sie ganz aufzuheben (z. B. Salze schwacher Sauren mit starken 
Basen wie CH3C 00K , Na-Acetat, -Lactat, -Benzoat; femer K 2S04, Na^SOJ. Die 
Temp. betragt z. B. im 1.—3. Bad 18—26°, im 4. Bad 25—40°, im 5. Bad 40—50°. 
(It. P. 289 656 vom 19/5. 1930.) D o n l e .
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Baker Perkins Co., Inc., Saginaw, Mich., iibert. von: Thomas Evans, Searsdale, 
N. Y., V. St. A ., Herstellung von Viscose. Um Klumpcnbldg. bei der Auflsg. yon 
CeIlulosexanthat (I) zu yerhindern u. eine homogene Viscose zu erhalten, wird I  in 
einem WERNER-PFLEIDERER-App. in troekenem Zustand zerkleinert u. durch den 
durchlócherten Boden des App. in dio heftig geriihrte Lauge rieseln gelassen. — 
Zeichnung. (A. P. 2 057 019 vom 30/11. 1934, ausg. 13/10. 1936.) D o n l e .

Giorgio Renato Levi und Giuseppe Benaglia, Mailand, Verbesserwng der fdrbe- 
rischen Eigenschaflen von Cdluloseacetatseide, insbesondere aus Triacetaten. Zu einem 
bei 30° bis zur yollstandigen Lsg. behandelten Acetylierungsgemisch aus 200 g Cellulose, 
800 ccm EssigsaureanhycLrid, 500 ccm Eg. u. 10 ccm konz. H 2SO., werden 100 g Cellu- 
lose u. 100 g Cyanessigsaure zugegeben, das Ganze 12 Stdn. bei 30° stehen gelassen u. 
naeh Zufugung von weiteren 100 ccm Essigsaureanhydrid fertig acetyliert. (It. P. 
289 762 yom 1/4. 1930.) Sa lzm an n .

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Herstellung von mattierter Kunstseide, 
Filmen u. dgl. aus Cellulose oder dereń D eriw ., dad. gek., daB man der spinnfertigen 
Kunstseidenmasse ein 1. Estersalz einer Dihydroyerb. eines ungefarbten oder annahernd 
ungefarbten cycl. Diketons, z. B. des Anthrachinons, Halogenanthraehinons, Phe- 
anthrachinons, Aeenaphthenchinons u. dgl. einverleibt u. wahrend oder naeh dem 
Koagulieren der Kunstseide den Diketokorper durch saure Oxydation in feiner Ver- 
teilung im gebildeten Faden zur Ausscheidung bringt. (D. R. P. 636 840 KI. 29b 
vom 5/1. 1935, ausg. 16/10. 1936.) Salzm ann .

Comptoire des Textiles Artificiels, Soc. An., Frankreich, Effektfaden aus 
Cellulose- (-deriyy.-), EiweiB- oder Kunstharzlsgg. erhalt man folgendcrmafien: Die 
Fasern werden aus der horizontal zur Spinnbadoberflache angeordneten Diise parallel 
zur ersteren zuniichst durch Luft u. dann auf einer langeren Strecke durch das Bad 
ahgezogen. Die Spinnlsg. kann auch aus der 20 mm iiber dem Fiillbad angebrachten 
Diise in das Bad tropfen gelassen werden u. der Faden naeh Bldg. eines Knótchens 
entsprechend langsam u. ruckweise abgezogen werden. Durch Zusatz yon Farbstoffen 
oder Pigmenten, Veranderung der Spinnbedingungen, mechan. Deformierung u. nach- 
tragliche Impragnierung konnen dio Gebilde in mannigfacher Weise yerandert werden. 
(F. P. 801251 yom 30/11. 1935, ausg. 31/7. 1936.) ~ Salzm ann .

British Celanese Ltd., London, Hervorrufen von Effeklen auf Celluloseester- oder 
atherprodukten. Um Effekte auf Geweben, Gamen, Folien, Filmen oder Fasern aus Cellu- 
loseestern oder -iithern hervorzurufen, werden auf diese naeh einer der bekannten 
Methoden Dispersionen von Metalloxyden, Metallpulvern, RuB u. dgl. in Mischungen 
von Celluloseestern oder -athern mit einem Losungsm.-Gemisch aufgebracht. Letzteres 
enthalt ein niedrigsd. Losungsm., z. B. Aceton (I), ein Losungsm. m it mittlerem Kp., 
z. B. Dioxan (II), Athyllactat oder Diacetonalkohol, u. ein hoehsd. Losungsm., 
z. B. Benzylalkohol (III). — Z. B. besteht eine solcho Dispersion aus 3000 g Cellulose- 
acctat (Viseositat 1,7), 9600 ccm I, 10 000 ccm II, 700 g Resorcin, 800 ccm III u. 3600 g 
Bronzepalrer. (E. P. 445 706 vom 16/10. 1934, ausg. 14/5. 1936. A. Prior. 6/1.
1934.) E b e n .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von plastischen Massen aus Cellulose- 
derimlen. Um zu einwandfreien, nieht briichigen, schlierenfreien Gebilden zu gelangen, 
preBt man das zuvor gewalzte, aus einem Celluloseester, Weichmachern, Fali- u. Farb
stoffen, Harzen, Wachsen, Olen u. dgl. bestehende Gemisch zwecks Homogenisierung 
bzw. VerschweiBung bei einer die Erweichungstemp. um 10—50° ubersteigenden 
Temp. u. halt es dann einige Zeit bei der Erweichungstemp. unter Druck. — 100 (Teile) 
Celluloseaeetat, 35 Dimethylphthalat, 10 Triacctin u. gegebenenfalls 10 Athyl-p-toluol- 
sulfonamid werden in Ggw. von Aceton yermischt, gewalzt u. mehrere Lagen einem 
Druck von 21 a t 21/a Stdn. bei 121°, dann 31/2 bei 110° ausgesetzt; dann wird die Warme- 
zufuhr gesperrt u. naeh 21/2 Stdn. abgekiihlt. Die aus dem Bloek gesehnittenen Filme 
konnen fur Sieherheitsglas Verwendung finden. (E. P. 448224 vom 13/11.1935, 
ausg. 2/7. 1936. A. Prior. 16/11. 1934.) ~ SALZMANN.

Kurt Bratring, Luckenwalde b. Berlin, Hohlkórpcr aus plastischen Celiulosemassen. 
An Hand yon 4 Abb. werden Formen zur Herst. von Hohlkórpern aus Celluloseester- 
massen beschrieben. Erstere bestehen aus Holz oder Metali. Vor dem Formen wird 
ihr Inneres m it einer diinnen elast. Kautschukhaut ausgekleidet. Das Ausbringen 
der zu Hohlkorpem erstarrenden M. wird dadurch bewirkt, daB Luft zwischen dio 
Kautschukhaut u. die Formwande geblasen wird, wodureh der mit der Kautschuk
haut umkleidete Hohlkorper aus der Form herausgleitet. Vor dem Einbringen der
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Kautschukhaut werden die Formwande durch Uberzielien m it einer Lacksehieht oder 
mittels Talkum oder Glycerin geglattet. (P. P. 800 745 vom 15/1. 1936, ausg. 17/7. 
1936. D. Prior. 16/1. 1935. E. P. 449 301 vom 16/1. 1936, ausg. 23/7. 1936. D. Prior. 
16/1. 1935.) E b e n .

Gaston Hubert Vulliet-Durand, Paris .Folien. insbesondere fiir Verpackungszwecke. 
l ia n  oxydiert dic Substanz der Wurzclknollen von Pflanzen aus der Familie der Amorpho- 
phallus, lost dic Substanz in W. u. yergiefit die Lsg. in iiblicher AVeise auf Folien. — 
Z. B. troeknet man die in Scheiben geschnittenen Knollen, z. B. des Konnyaku, mahlt, 
quillt 30 (Gewichtsteile) des Pulyers in 1000 W., in dem 1,5 (NH4)2S20 8 gel. ist, erwarmt, 
filtriert, konz. im Vakuum u. yergieBt. (Holi. P. 39268 vom 16/1. 1935, ausg. 15/10. 
1936. F. Prior. 9/2. 1934.) S a r r e .

Albert Benda, Prag, Feuchligkeilsbestatulige CellulosebaJmen fiir FuBbodenbelag- 
Feuchte, aus Cellulose, Zellstoff oder Halbstoff bestehende Streifen oder Bahnen 
werden zwischen Walzen mit Quer- u. Langsrillen versehen u. nach dem Trocknen 
mit Tecr, Asphalt, 01, Harz- oder Ollack, tier. oder pflanzlichen Leimstoffen iiber- 
zogen. (E. P. 446552 vom 21/3. 1935, ausg. 28/5. 1936. Tseheeh. Priorr. 21/3. 1934 
u . 5/3. 1935.) Salzm an n .

Helgę Natanael Skoldkvist, Rundviksverken, Schweden, Herslellung von gc- 
prefiten Platten. Man yermischt eine wss. Aufsehlammung faseriger oder pulyerfórmiger, 
ligninfreier oder ligninarmer, pflanzlieher Stoffe mit Lignin, das durch Hydrolyse von 
Holz m it einer Saure, yorzugsweise HC1, hergestellt ist u. yerpreBt die so erhaltene 
M. unter Entwasserung bei iiber 120° zu Platten. (E. P. 454833 vom 3/3. 1936, ausg. 
5/11.1936.) ‘ Sarp.e .

Barber Asphalt Co., Philadelphia, Pa., iibert. von: Edward T. H. Coughlin, 
Park Ridge 111. V. St. A., Herstdlung eines Fufibodenbdages, dad. gek., daB man Roh- 
pappo zunachst m it heiBem Bitumen durchtrankt u. dann oberflaehlieh mit einem 
Anstrich aus: 12,664 (Teilen) Casein, 1,772 Borax, 0,126 Trinatriumphosphat,
85,101 Pigment, 0,334 Kautsehukmilch u. 0,003 HCHO versieht u. im Trockenraum 
troeknet. (A. P. 2056 958 vom 9/3. 1935, ausg. 13/10. 1936.) Se iz .

Wilhelm Beckmann, Datteln-Meekinghojen, und Herbert Noelle, Reckling- 
hausen, Reibungskorper, bestehend aus iiber 50% Fasem oder anderen Fullstoffen 
u. Phenol-S-Harz ais Bindemittel. — Z. B. erhitzt man 50 (Gewichtsteile) S, 50 Phenol 
u. 1 Na O li unter RuckfluB u. lost 8 des so gebildeten Harzes in A. 3 dieser Lsg. yer
mischt man m it 7 zerkleinertem Asbest, der Stuckehen aus Messingdraht enthalt, fiillt 
die M. in eine Form u. preBt 21/2 Stdn. bei 200—220° u. 150 at. Die Korper haben 
auch bei hoher Temp. gleichmaBige Reibwrkg. (E. P. 453 249 vom 15/10. 1935, ausg. 
8/10. 1936.) " ~ Sa r r e .

Julius W. Abernethy, Sidney J. Smyer und Alfred B. Kuhn, Newton, N. C.,- 
V. St. A., Reibungsbander. Man taucht Asbestbander in ein li. Bad, das aus V2%  
Ricinusól (I), 2%  Kolophonium, 16% Gilsonit, l ł/ s%  Pb^O.,, Vj% 5%  Holzol, 
2Vs% Leinol u. 72% Losungsm. besteht, troeknet das Band, erhitzt es auf 375° F  
wahrend 1 Stde., kalandert das noch h. Band, laBt es 60 Tage lagern, taucht das Band 
in ein Bad aus 50% I u. 50% Losungsm., preBt den UberschuB der FI. ab u. kalandert 
nochmals. (A. P. 2037189 vom 3/8. 1933, ausg. 14/4. 1936.) Sa r r e .

N. C. Chandhury, Jute and substitutes, a complete treatise on the cultivation, manufacture 
and trade in jute and jute substitutes. 3 rd. ed. New York: Chemical Pub. Co. 1936. 
(249 S.) S°. 6.—.

G. Deme, L’Indnstrie du papier a Angouleme. Paris: Delmas. (250 S.) 35 fr. 
TaschenadreBbuch der deutschen Kunstseiden-und Zellwoll-Verarbeiter. Jg. 1936. Berlin C 2: 

Correspohdenz Gelb Arends & Sohn. 1936. (449, XVI S.) kl. 8°. Kunstseide M. 7.50.

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralóle.
H. H. Lowry. Nolicendigketi der KoMenforschung. Vf. umreiBt die grundlegenden 

Fragen. die durch die Forschung bzgl. der Verbrennung, Verkokung u. Hydrierung der 
Kohle noch zu klaren sind. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 119. 289—303. 
1936. Pittsburgh, Pa., Ca r n e g ie  Inst. of Techn., Coal Res. Lab.) Sc h u st e r .

S. P. Burkę und V. F, Parry, Gashewegung unter KoMcnlagem. Obersicht iiber 
die Gesetze, nach denen die Gasbewegung in Kohlenfeldem stattfindet. (Trans. Amer. 
Inst. Min. metallurg. Engr. 119. 418—32. 1936. Morgantown, W.Va., W est Virginia 
Uniy.) " ' ' Sc h u st e r .
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Ju. A. Shemtschushnikow, Zur Frage der Klassifizierung von Braunkohlen. 
Diskussion der ERDMANNSchen Anschauungen. Unter Braunkohle sind Brennstoffe 
zu verstehen, welche eine bestimrnto Menge NaOH-losl. Huminsauren enthalten. Be
schreibung der Petrographie russ. Braunkohlen. Die Braunkohlen sind ais ein t)ber- 
gangsstadium der Kohlebldg. aus Humuskohlen, dereń Ursprung Torf ist, zu betrachten. 
(Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twcrdogo Topi iwa] 6 . 883—99.
1935.) Sc h ó n fe l d .

Gilbert Thiessen, FusitgeJuiU ton Kohlenstaub aus einer Illinois-Entslaubimgs-
anlage. Da Fusit sehr zerreiblich ist, reichert er sieh in feinem Kohlenstaub, haupt- 
sachlich in den KorngroBen unterhalb des 200-Mascliensiebes, an. Der bei der Kohlen- 
aufbereitung anfallende feinste Staub besteht hauptsachlich aus Fusit. Aus dem bei der 
Herst. einer Kesselkohle wahrend der Entstaubung anfallenden Kohlenstaub laBt sieh 
Fusit in groBem MaBstab gewinnen. Ein an Fusit reiches Konzentrat kann erhalten 
werden durch mehrstufige Behandlung des Kohlenstaubes oder durch Aufteiiung des 
abgeschiedenen Kohlenstaubes dureh Siebung oder prieumat. Trennung. Die kokenden 
Eigg. der feinkómigen Sorten von Illinoiskohlen werden durch Entstaubung verbessert, 
da der zerreibliche u. nicht backende Fusit weitgehend entfenit wird. Gleiehzeitig sinkt 
der Phosphorgeh. der Kohle u. dam it auch des Kokses. (Trans. Amer. Inst. Min. 
metallurg. Engr. 119. 277—88. 1936. Illinois State Geological Survey.) SCHUSTER.

Martin A. Mayers, Mechanismus der Verbre.nnv.ng ton Kohle. Die Leistungs- 
grenze bei der Verfeuerung von Staub- oder Stuckkohle ist durch die Rk.-Fiihigkeit des 
aus der Kohle entstelienden Kokses gegeben. Mit Brennstaub wird diese Grenze selten 
erreicht. Eine prakt. Grenze setzt der Ablauf der Verbrennung, die dann aber von der 
mechan. Fuhrung abhangt. Bei Bostfeuerungen (Stuckkohle) wirken die Rk.-Fiihigkeit 
u. die Warmeverbreitung in der gleichen Richtung, so daB beide hoeh gehalten werden 
miissen. Der Brennstoff muB fest u. dicht sein. Brennstaub soli einen hohen Geh. an 
leicht entziindbaren fliiehtigen Bcstandteilen enthalten. Die auf dem Rost vcrbrennende 
Kohle muB auBer den bereits genannten Eigg. bzgl. des Kokses entweder frei brennen, 
oder liohe Backfahigkeit haben. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 119. 304—20.
1936. Pittsburgh, Pa., Ca r n e g ie  Inst. of Techn., Co^l Res. Lab.) SCHUSTER.

Almon S. Parker und H. C. Hottel, Verbrennungsgeschmndigkeil ton Kohlenstoff.
Mikrounlersuchung des Oasfilmaufbaus. Die Verbrennung der Kohle in einem Luft- 
strom wurde an mikrochem. untersuchten, kleinen Gasproben verfo!gt, die von der 
Kohlenoberflache innerhalb des Gasfilms, der die Kohle einhullt, gezogen wurden. 
Der Grad der Verbrennung, bezogen auf die Einheit der zugiinglichen Kohlenoberflache, 
wird unter sonst ubereinstimmenden Bedingungen von der Geschwindigkeit des um- 
gebenden Gases u. der Temp. bestimmt. Die Unters.-Ergebnisse lassen den Mechanismus 
der Verbrennung an der Kohlenoberflache u. den der Diffusion des Sauerstoffs u. der 
Yerbrennungsgaso durch die Schicht, die die Kohlenoberflache von der umgcbcnden 
Luft trennt, verfolgen. Aufstellung entsprechender Ycrbrennungsgleichungen. (Ind. 
Engng. Chem. 28. 1334—41. Nor. 1936. Cambridge, Mass., Inst . of Techn. u. Charleston. 
W. Va., Carbide & Carbon Chem. Corp.) SCHUSTER.

John T. Crawford, Bedeutung des spezifischen Gewichtes der Anfbercitungs- 
suspension, der TeilchengrofSe und der EinsleUung des Zuflusses bei der Flotation ton Kohle. 
(Vgl. C. 1936.1. 244.) Verss. im Laboratorium u. mittels einer techn. Aufbereitungsvorr. 
zeigten ubereinstimniend, daB bei metalloxyd. Erzen u. Silicątmineralien die besten Auf- 
bereitungsergebnisse erhalten werden, wenn die wss. Aufschwemmung etwa 20—30% 
feste Anteile enthalt. Fiir die leichtere u. zerreibliche Kohle wurden dio giinstigsten E r
gebnisse m it Aufschwemmungen erzielt, die etwa 12% festc Anteile enthielten. Bei der 
Priifung des Einflusses der TeilchengroBe erwiesen sieh Teilchen, die groBer waren ais 
dem 48-Masehensieb entspricht, fiir die Reinigung der Anteile, die unterhalb einer dem 
200-Maschensieb entsprechenden GroBe lagen, ais nachteilig. Der MengenzufluB muBte 
zur Erzielimg gunstiger Ergebnisse in engen Grenzen geregelt werden. (Trans. Amer. 
Inst. Min. metallurg. Engr. 119. 150—62. 1936. West Newton, Pa., Pittsburgh Coal Co., 
Preparation Dep.) SCHUSTER.

G. N. Besradetzki, Versuchsiceise Tieftemperatunerkolcung ton Leningrader Kohlen 
in der Torfverkokungsfabrik ton Redki, im Pinischofen mit In?ie?ifeuerung. (Chem. festen 
Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 7- 388—413. April 1936.) SCHÓNFELD.

Ja. O. Gabinski, E. S. Krym und R. A. Treigerman, Die UneinheUHchkeit der 
Kokssubstanz. Die Trennung des Kokses in Fraktionen erfolgte durch Flotieren der 
zur Feinheit der analyt. Probe vermahlenen Probe mit leichtem Mittelol. Ein graphi-
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tierter Koks ergab hicrbei 40% graphitangereicherter Fraktion. Untersucht wurde 
die elektr. Leitfahigkeit, die Rk.- u. Adsorptionsfahigkeit der Fraktionen. Die Rk.- 
Fahigkeit wurde durch Einleiten von 2,51/Stde. Luft bei 700° iiber 0,1 g Koks bestimmt. 
Der elektr. Widerstand ist boi den ersten, graphitangereicherten Fraktionen am ge- 
ringsten, am groBten bei dcm an amorphem C reichsten Riickstand. Die Rk.-Fahigkeit 
ist am groBten bei den an amorphem C reichsten Fraktionen. Der Aschengeh. steigt 
von Fraktion zu Fraktion u. ist am hóehsten im Riickstand. Das an Bzl.-Dampf be- 
stimmte Adsorptionsvermogen zeigt ebenso wic die Rk.-Fiihigkeit eine bestimmte 
Abhangigkeit von der Koksstruktur u. ist bei der amorphen Kohle viel groBer ais 
beim Graphit. Naturgraphit zeigt groBores Adsorptionsvcrmogen ais der Graphit im 
Koks. Dio Adsorptionsgeschwindigkeit ist groBer bei Beginn des Yers. u. sinkt im 
weiteren Yerlauf der Adsorption. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twordogo 
Topliwa] 6. 913—17. 1935.) Sc h ó n f e l d .

William J. Walker, Eine allgemeine Theorie der Reaklionen in Gasgeneratoren 
und Vorschliige fiir die Forschung und Entwieklung. Nach Ableitung allgemeiner Um- 
setzungsgleichungen werden folgende Falle niiher behandelt: Vergasung m it Dampf 
oder Raucligasen u. primare Verbrennung von CO u. H2; entsprechende Vergasung unter 
Verbrcnnung zu CO» u. H 20 . Prakt. Folgerungen. (Trans. Instn. chem. Engr. 13 . 121 
bis 130. 1935.) '  " “ S c h u s t e r .

H. G. Terzian, Bewertung von Schweról fiir  die Carburierung von Wassergas. 
(Gas Age-Rec. 78. 495—99. 31/10. 1936. Philadelphia, Pa., United Engrs. & Construc- 
tors, Inc. — C..1936. II. 1646.) S c h u s t e r .

H. Hollings, Die Bildung sticksloffhalliger Harze icahrend der Speicherung und 
Verteilung von Gas. Zusammenfassender Bericht iiber den gegenwartigen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse u. prakt. Erfahrungen mit besonderer Beriicksichtigung 
der Zus. von Harzen aus Brenngasen, des NO-Geh. von Kohlengas bei yerschiedenen 
Betriebsweisen der Ofen, der Methoden zur Entfemung des NO u. der Harzbldg. wahrend 
der Speicherung. Schrifttum. (Gas J . 216 (88). 459—68. 11/11. 1936. Gas Light and 
Coke Comp.) ' S c h u s t e r .

M. Thoma, Betraehtungen iiber die Feinreinigung des Gases. Notwendigkeit der 
Feinreinigung. Verff. der Feinreinigung: Tiefkiihlung, Trocknung mit CaCl2 oder Silica- 
gel, Entgiftung u. Trocknung, elektr. Teerabscheidung, Aktivkohleverf. Ausfuhrliche 
Beschreibung der Benzorbonanlage im Gaswerk Bascl, Ergebnisse, Auswrkgg. auf 
den Betrieb. (Monats-Bull. schweiz. Yer. Gas- u. Wasserfachmanner 16. 257—68. 
Nov. 1936.) S c h u s t e r .

Viktor Schon, Benzolgewinnung aus Leuchtgas. Beschreibung der Benzorbon
anlage im Gaswerk Budapest. Betriebsergebnisse. (Montan. Rdsch. 18. Nr. 22. Nach 
eigener Zahlung 5—8. 16/11. 1936. Budapest.) S c h u s t e r .

W. Demami und W. Brosse, Untersuchungen uber das Mehrausbringen an Benzolen 
von Deckenkanalófen. I .  Um zu priifen, ob aus den mit Deckenkanalen nach G o ld -  
SCHMIDT u . S t o t t e r - T i l l m a n n  versehenen Koksofcn mehr Bzl. zu erhalten ist, 
wurden an diesen entsprechende Kondensationseinrichtungen eingebaut. Ergebnisse 
werden spater mitgeteilt. (Techn. Mitt. Krupp 4 . 150—52. Sept. 1936.) W a l t h e r .

Je. W. Rakowski, D. N. Andrijewski und P. I. Andreitschikowa, Zerstdrung 
der Emulsion Gasgeneratorholzteer-Wasser. Der bei Vergasung von 20% Laub- +  80% 
Nadelholz erhaltene Teer bildete eine Emulsion mit 10—12,5% H20 . Die Emulsion
ist eine viseose Fl. der D .15 1,135. Das W. ist im Pech emulgiert; der Durchmesser 
der W.-Partikel betragt 1,5—3 //. Etwa 10,5% W. sind emulgiert, 2%  W. sind im 
Pech gel. Ais Emulgatoren wirken in Bzl. unl. Carboide u. feinste Kohlestaubteilchen. 
Die Emulsion ist stabil, die Entwasserung gelingt nach den iiblichen Methoden, wie 
Erhitzen, Zentrifugieren usw. nicht. Zur Entemulgierung wird Aussalzcn m it geringen 
NaCl-Konzz. empfohlen. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 7- 
262—76. Marz 1936.) S c h ó n f e l d .

L. I. Kaschtanow, M. W. Bulotsehnikow und O. L. Slotnikowa, SUckstoff- 
basen des Gasgeneratortorfteeres, die mit Schwefdsaure extrahiert werden. Die mit 
H 2S 04 aus dem Gasgeneratortorfteer extrahierten N-Basen (Ausbeute 2,5% des 
Teeres) werden in 6 Fraktionen, diese wiederum in mehrere Unterfraktionen zer- 
legt. Aus diesen Unterfraktionen werden die einzelnen N-Basen ais Pikrate oder 
Hg-Salze isoliert. Es werden hauptsachlich Methylderiw. des Pyridins, betracht- 

" liche Mengen des Acridins u. Carbazols, sowie Chinolin u. seine Methylderiw. ge
funden. 1. Fraktion, K p .95_114 60—70°, enthalt Spuren Anilin  u. betrachtliche Mengen
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von Pyridin  u. a-Lulidin; 2. Fraktion, K p .70_87 100—137°, 2,4,6-Trimethylpyridih,
3-Athylpyridin, 2,5-Dimethylpyridin u. 4-Metliyl-2-dthylpyridin; 3. Fraktion, K p .65_80 
150—200°, 2,5-Dimethylpyridin, 1,2,3,4-Tetramethylpyridin, Isopropylpyridin, 2,3,5- 
Trimethylpyridin; 4. Fraktion, Kp.„5_eo 160—191°, Isocliinolin, 1,2,3,4-Tetramethyl
pyridin, Skatol, Methylchinolin u. Dimethylchinolin; 5. Fraktion, Kp75_8g. 200—221°, 
Isochinolin, Chinolin, 2,5-Dimethylpyridin, 2- Athyl-4-methylpyridin, 3-Athylpyridin, 
Benzylchinolin; 6. Fraktion, K p .75_D0 230—290°, Chinolin, Carbazol, Acridin u. Methyl- 
acridin. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shumal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 737—41. 1936. Moskau, Staatsuniv.) v. F u n e r .

A. N. Baschkirow und L. P. Krajewa, Uber die Zusammensetzung der Phenole 
der Urteere. IV. (Vgl. C. 1936. II. 3966.) In den Urteerphenolen aus Shurinkohlen 
wurde die Ggw. von ungesatt. Seitenketten festgestellt. Ihre Ggw. wurde wie folgt 
naeligewiesen: Nachdem festgestellt wurde, daB die JZ. der Methylather yon m-Kresol 
u. l,2,3-Xylenol =  0 ist, wurde die Fraktion 60—145° des Urteeres mit (CH3)2S 04 
yerathert u. die Methylather bei 12 mm fraktioniert. Die Fraktionen hatten m it zu- 
nehmendem K p .12 von 35— 115° die JZZ. 5—66. Die Gesamtiither (JZ. 53) wurden 
mit alkal. KMn04 oxydiert (bei 0°); 70 g Ather ergaben 0,8 g Sauren mit Fettsaure- 
geinch. Die Fraktion bis .150° hatt-e die SZ. 705,8. Nachgewiesen wurden noeh HC02H 
u. CH3-C02H. Die weniger fliichtigen Sauren hatten die SZ. 264,3. (Chem. festen 
Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6 . 952—53. 1935.) SCHONFELD.

J. I. Chissin und L. R. Ssungalowskaja, Das Sulfurieren der schweren Fraktion 
des Gdowschieferteeres. Die mit 20% Ausbeute aus dem Schieferteer von Gdow er- 
haltene Fraktion (275—350°) kann beim Sulfurieren mit H 2S04 (Monohydrat) uber 
60% Sulfosauren ergeben, die ais Na- oder NH4-Salze ein sehr groBes Schaumbldg.- 
Vermogen aufweisen u. im Gemisch mit Alkalisalzen der Fettsauren fiir techn. Seifen 
benutzt werden konnen. Die optimalen Bedingungen der Sulfurierung sind folgende: 
Siiuremenge 150 Vol.-%; Sulfurierungstemp. 60°; Rk.-Dauer 60 Min.; die Benutzung 
von Katalysatoren (J , HgSO.,, P 20 5 u. K H S04) ist ohne Einfl. u. nicht ratsam. Etwa die 
Halfte der angewandten Fraktion wird nicht sulfuriert u. kann vielleicht ais Ausgangs- 
prod. fur Schmierolherst. dienen. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 731—36. 1936.) v. F u n e r .

J. G. King und C. M. Cawley, Spaltendes Hydrieren ton Teeren. II. Herstellung 
eines Katalysators. Ein gut u. verhśiltnismaBig lange brauchbarer Katalysator wurde 
erhalten, wenn gegliihtes, kórniges Al-Gel mit (NH4)2Mo-Lsg. getrankt wurde, so daB 
der Katalysator nach dem Trocknen 25% (NH4)2Mo enthalt. Seine Wirksamkeit 
wird erhoht durch vorheriges stundenlanges Erhitzen in Luft bei 500°, da sich dann 
Mo20;, bildet. Vorheriges Erhitzen unter Druek mit H2 setzt dio Wirksamkeit herab. 
Aktiyierung dureh H2S ist nicht erforderlich, da Teer geniigend S enthalt. Der Kataly
sator yersehlechtert sich im Gebrauch, was sich im spez. Gew. der Hydrierungsprodd. 
um 0,004 je 10 kg Tieftemp.-Teer bzw. 0,0007 je 10 kg Teer u. je kg Katalysator aus- 
driickt. (Dep. sci. ind. Res. Fuel Res. Techn. Pap. Nr. 41. 17 Seiten.) Wa l t h e r .

I. L. Andrejewski, I. S. Diner, B. A. Mitkalew, M. S. Nemzow und M. I. 
Rysskin, Destruktiuc Hydrierung ton Torfteer. I. Hydrierung in  der fliissigen Phase. 
Bei Vorverss. wurde festgestellt, daB bei Hydrierung des Torfteeres ohne Katalysator 
trotz erheblicher H 2-Addition Koksbldg. stattfindet. Von Katalysatoren war*MoS2 
am geeignetsten. Die Sauren des Torfteeres werden (bei 420°) leicht hydriert, selbst 
ohne Katalysatoren, wahrend die organ. Basen im Hydrogenisat in erheblichen Mengen 
enthalten sind, sogar in etwas grófierer Menge ais im urspriinglichen Teer. Die Phenole 
werden bei der Hydrierung bei 420° nur teilweise hydriert. Dio volle Hydrierung des 
Teeres wurde in 2 Phasen durchgefiihrt: Im  ersten Stadium (Hydrierung in fl. Phase) 
wurde der Teer unter Bedingungen hydriert, welche die Koksblsg. ausschlieBen, bei 
geringer Gasbildung. Im zweiten Stadium (Dampfphase) wurden die Destillate bei 
hoher Temp. zu Flugzeugbenzin gespalten. An Bzn. bis 200° wurden im ersten Stadium, 
iiber das zunachst beriehtet wird, 0,17—0,18 t  aus 1 t  Teer erhalten. (Chem. festen 
Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6 . 926—42. 1935.) SCHONFELD.

A. Blackie, C. W. Ockelford und C. M. Cawley, Einige wdrmetechnische und 
eleklrische Betrachtungen zur Ausgestallung ton Apparaturen fiir Hydrierungsterfahren. 
Hydrierung von Kohle u. Teer. Physikal. Bedingungen, die bei der Ausgestaltung 
von App. u. hinsichtlich der Arbeitsweise des Yerf. zu beaehten sind. Beschreibung 
eines App. m it elektr. Innenheizung. Erfahrungen mit der Warmeisolierung. Ver- 
ringerung des Stromyerbrauchs. Herabsetzung der Temp. in den Wanden des App.

XIX. 1. 86
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Arbeitsweisen zur Erzielung gleiclimaBiger Temp. im Katalysatorraum. Ableitung 
der Rk.-Warme. Prakt. Schwierigkeiten u. ihre Oberwindung. (Proc. physic. Soc. 
48. 339—57. 1/5. 1936. Fuel Res. Stat., Dep. Sci. Ind. Res.) Sc h u st e r .

Kenneth Gordon, Die Enticicklung der Kohlehydrierung durch die Imperial 
Chemical Industries Ltd. (Brennstoff-Chem. 17. 261—70. 15/7. 1936. — C. 1936. I.

John Cadman, Erhaltung ton Erdól. Um die Erdólrorrate zu schonen, mussen 
die Lagerstatten nach einem einheitlichen Plan ausgebeutet werden, wie dies z. B. im 
Iran geschieht, wo u. a. die nicht absetzbaren Fraktionen (Leiehtbenzin u. Heizol) 
wieder in Bohrlocher eingepumpt- werden. (Petrol. Wid. [Los Angeles] 33. 266—68. 
Okt. 1936.) W a l t h e r .

Knrt Peters und Kurt Winzer, Spalten ton Paraffinol an gluhendem Graphit. 
Kogasin I I  wurde an elektr. erhitzten Graphitstaben gespalten u. lieferte bei gleieher 
Temp. des Graphitstabes die gleichen Ergebnisse wie bei der Spaltung an einem 
gliihenden Pt-Draht. Die Cbereinstimmung bezog sieh sowohl auf die Ausbeute an fl. 
u. gasfórmigen Erzeugnissen, wie auch auf die Zus. des Craekgases. Der Stroniverbraueh 
war jedoch infolge der yerschiedenen Yoraussetzungen bei Graphit u. P t yerschieden. 
(Brennstoff-Chem. 17. 429—30. 15/11. 1936. Mulheim-Ruhr, Kohlenforschungs- 
inst.) ScmJSTER.

C. Candea und A. Marschall, Spaltende Hydricrung ton rumdnischen Erdol- 
rilcksianden ton Moreni. (Ygl. C. 1936. II . 1825.) Erdólruckstand wurde bei 350° 
iiber MoS3 u. 100—300 a t hydriert. Die Ausbeute an bis 150° sd. Bzn. steigt bis 230 at, 
die an bis 200° sd. Bzn. bis 87 at. Der Geh. des Bzn. an Ungesattigten u. Aromaten fallt 
bis 230 at, wahrend der an Naphthenen bis 230 a t steigt. Die Koksabscheidung fallt 
m it steigendem Druck yon 15% auf 0%. (Chim. e t Ind. 36 . 463—68. Sept. 
1936.) “ Wa l t h e r .

G. I. Deschalit, Katalytisches Cracken unter Anwendung auf Halbterkokungs- 
produkte zum Zwecke der Erhohung der Ausbeuten an leichłen Fraktionen —  Benzin 
■und Leuchtol. Obersicht der Literatur iiber die katalyt. Spaltung yon Urteeren. 
(Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6 . 918—26.
1935.) Sc h o n fe l d .

B. L. Mołdawski und W. N. Pokorski. Reinigung ron Motorbrennstoffen nach der
Hydriermeihode. Entschwefelung und Stabilisierung ton Benzinen der Urteere. (YgL 
C. 1935. II- 2766.) Ais Katalysatoren der Entschwefelung u. Stabilisierung yon Urteer 
benzin durch Hydrierung sind JIoS., MoS. - f  Cr,03 u. Cr20 3 zu empfehlen. Polymeri- 
sation des Bzn.* findet nicht statt." Mit zunehmendem Grad der Entschwefelung u. 
Entosydierung u. des Hydrierungsgrades der ungesatt. Yerbb. nimmt die D. der Bzn.- 
Eraktionen ab. Fur Bzn.' aus Gdowschieferteerbenzin wurde eine Zunahme der Fraktion 
bis 100° um 12% festgestellt. Aus diesem Grunde sind fiir Entschwefelung Fraktionen 
bis 250° zu yerwenden. Optimale Bedingungen: 20 at, 440°, Kontaktdauer 30 Sek. 
Yol.-Yerhaltnis yon Bzn. zu H , 1 : 3,5. Hj-Yerbrauch bis 0,8%. (Chem. festen Brenn
stoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6. 943—51. 1935.) ScHONFELD.

Boris W. Malishey, Phosphorpentozyd ais Raffinationsmittel fu r  Benzin. (Ygl. 
C. 1932. I I . 152.) 25 g Ps0 5 wurden mit 25 g trockenem LampenruB gemischt- u. dann 
m it wenig 01 angerieben. Die Pastę wurde in 2500 g Schmierol yerteilt u. dieses auf 275° 
erhitzt u. kraftig geruhrt. Dann wurden 10 000 ccm eines Dampfphasenspaltbenzins, 
das mit H 2SO< nicht raffinierbar war, m it einer Geschwindigkeit yon 10 ccm/Min ais 
Dampf hindurchgeleitet. Die Ausbeute betrug 97% . Die Octanzahl stieg bei yer
schiedenen Bznn. maximal um 16. Auch m it auf Bimsstein niedergeschlagenem P ;Os 
\rurden gute Ergebnisse erzielt, wemi unter 14—17 a t gearbeitet wurde, so daB das Bzn. 
bei der Behandlungstemp. yon 285° fl. blieb. (Ind. Engng. Chem. 28. 190—93. Febr.
1936.) Wa l t h e r .

— , Hohe Wirksamkeit einer Behandlungseinheii. Um ein Spaltbenzin m it 0,6 bis
0,7% S auf einen S-Geh. unter 0,1% S zu raffinieren, wird es bei fallenden Tempp. 
bis zu —7° in drei Stufen in Zentrifugen im Gcgenstrom mit 9S%ig. H .S 04 behandelt. 
Der Yerlust betragt etwa 5,5% gegen 18,S% bei einer Behandlung bei gewóhnlicher 
Temp. (Petrol. W id. [Los Angeles] 33- Nr. 7. 60—67. Juli 1936.) W a l t h e b .

Alejandro B. Catambay und Esteban C. Nera, Yergleichende Leistung von Alkohol 
nnd Traktorentreibstoff ais Treibmittd mit oder ohne Torenrarmen in einer Fordson- 
Zugmaschine. Um 1 ha Land zu pflugen, wurde ohne Yorerwarmen das 1,17-faehe an 
A. yerbraucht ais an Erdóltraktorentreibstoff u. mit Yorerhitzen das 1.12-fache. Mit A.

1152.) W a l t h e r .
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kann man die Zugmaschine, besonders in w. Tagen, sofort starten lassen, wahrend bei 
Traktorentreibstoff mit Bzn. gestartet werden muB. (Pliilippine Agriculturist 25.

Roger Pa Ilu, Das Holz der Seekiefer ais Motortrcihstoff. Prakt. Yerwendung zum 
Antrieb von Motorfabrzeugen in Frankreich. (Buli. Inst. Pin. [3] 1936. 145—49.

Ralph W. Domte, Ozydation von Weijidlen. Das MaB der Sauerstoffabsorption 
von hochraffinierten Olen kann zur Best. der Oxydationsfestigkeit benutzt werden. Aus 
diesem Grunde wurden in einer geschlossenen Apparatur WeiBole in einem Thermo- 
staten erhitzt u. durch sie u. AdsorptionsgefaBe fiir W. u. C02 0 2 umgepumpt. Es ergab 
sich F’/» == k - t  -f- n; worin V das Vol. des rerbrauchten 0 2, t die Zeit in Stdn., k  u. n  
Konstanten bedeuten. k  ist stark tcmperaturempfindlich u. steigt z. B. von 0,545 bei 
95° auf 50,0 bei 145°. n  scheint die Wrkg. von Alterungsschutzmitteln, wie sie auch im
01 enthalten sind, anzugeben, da n  z. B. bei Zusatz yon 0,l%o Phenyl-a-naphthylamin 
sehr hohe negative Werte annimmt. Nach der Formel von A rr h e n iu s  berechnet sich 
im Mittel eine Aktmerungsenergie von 23 800 gcal. In  anderen Vers.-Reihen wurden 
die chem. Veranderungen des Oles (Saure-, Wasser-, Peroxydbldg. usw.) festgestellt; 
sie verlaufen nach denselben GesetzmaBigkeiten. Daraus folgt, daB die Oxydation von 
Olen ein autokatalyt. Vorgang ist, dessen Verzógerung durch Alterungsschutzmittel 
darauf hindeutet, daB die Rk.-Ketten sehr lang sind. (Ind. Engng. Chem. 28. 26—30. 
Jan. 1936.) W a l th e r .

Ralph. W. Domte und C. Vaughan Ferguson, Olozydation. Die Reaklion, die 
nicht durch die entstandenen Produkle beeinflufit wird. In  der friiher beschriebenen 
Apparatur (vgl. vorst. Ref.) wurden Schmierole untersucht: Die gesamte verbrauehte 
0 2-Menge nimmt linear m it der Temp. zu. Die Temp.-Abhangigkeit- der Oxydation laBt 
sich am besten durch die Formel von Ar r h e n iu s  ausdrucken, aus der sich die Akti- 
vierungswarme zu zwischen 19 000 u. 43 000 cal fiir die verschiedeneii Ole berechnet. 
Durch Fe, Sn u. Pb wird die Oxydation viel weniger beschleunigt ais dureh Cu. Bei 
einem eingehender untersuchten 01 entstchen ais Osydationsprodd. im wesentlichen 
W ., C02 u. Saure. Zusatz von Phenyl-a-naphthylamin u. anderen Jlitteln zur Ver- 
liinderung der Harzbldg. verzogert die Oxydation nur wenig. (Ind. Engng. Chem. 28. 
863—66. Juli 1936.) '  W a l t h e r .

A. Gemant, Absorption von Luft durch Miiiemlole. Der BuNSEN-Absorptions- 
koeff. wurde bestimmt fiir die Absorption von L uft durch Mineralóle zwischen 20 u. 80°. 
Er ist in diesem Temp.-Bereich prakt. konstant. Aus thermodynam. Berechnungen 
wird geschlossen, daB der Absorption von Luft in 01 die erste Stufe einer reversiblen 
Osydation folgt. Fiir die Entgasung von Impragnierolen usw. ist wichtig, daB das 
Gleichgewicht zwischen Luft u. 01 nur sehr langsam erreicht wird, wenn das 01 ruht. 
(Trans. Faraday Soc. 32. 694—701. April 1936.) Wa l t h e r .

Oswald Bell, Entwicklungslinicn in  der Herstdlung und dem Gebrauch ton Schmier- 
olen. Um aus gemischtbas. Erdolen Schmierole mit den Eigg. von paraffinbas. Olen 
7.11 gewinnen, hat sich das Extrahieren m it auswahlenden Losungsmm. durchgesetzt, 
das ebenso wie das Entparaffinieren mit Losungsmm. auch fiir ruman. Ole Yorteile 
bietet. (Petrol. Wid. [Los Angeles] 33 . 271. Okt. 1936.) W a l t h e r .

Eugene R. Smoley und Wheaton W. Kraft, Trennen von Ldsungsmittdn und 
Wasser beim Raffinieren und Entparaffinieren von Schmierolen. Inhaltlich ident. mit 
der C. 1936- I. 2484 ref. Arbeit. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 15. 33—37. 
Jan. 1936.) W a l t h e r .

Curt Ehlers, Die Teilchengro/ie des Graphites in  kolloidal graphitierten Olen. Im 
Mikroskop werden in graphithaltigen Olen, nach Verdiinnen auf 0,1% Graphitgeh. 
die Mikronen u. im Ultramikroskop die Submikronen ausgezahlt u. nach der Teilchen- 
gróBe beurieilt, ob der Graphit ais ,,kolloidal" yerteilt bezeichnet werden kann. Dem- 
gegenuber wird die friiher empfohlene Dochtprobe zur Bewertung der graphithaltigen 
Ole ais nicht brauchbar bezeichnet, da die Dochtwrkg. durch Seifen, die oft ais Stabili- 
satoren zugesetzt werden, aufgehoben wird. (Oel Kohle Erdoel Teer 12- 677—81.
15/8. 1936.) Wa l t h e r .

C. R. Ahlberg, Gleickma/3ige Schmierfeite — ein Problem fiir Hersldler und Ver- 
braurJter. Die wesentlichste Yeranderung der Schmierfette in ihrem Gebrauch geht 
durch 0 2 vor sich. Nicht der Geh. an freien Fettsauren im allgemeinen ist yerantwortlich 
zu machen fur den Metallangriff in den Lagem, sondern der Geh. an n i e d r  i g sd. 
Fettsauren (Essigsaure, Buttersaure, Propionsaure). Diese werden bestimmt durch

357—70. Sept. 1936.) W a l t h e r .

15/7.) SCHUSTER.

S6*
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Zcrsetzen des Fettes mit Phosphorsaure, W.-Danipfde3t. des Gemisches u. Titrieren 
des Destillates. (Nat. Petrol. News 27. Nr. 50. 54—57. 1935.) WALTHER.

I. A. Kopeliowitsch, R. L. Mischulowitsch und W. M. Farfonow. Eztraktion 
ton ukrainischen Braunkohlen zur Gewinnung von Mmtanwachs. Fiir die Montanwachs- 
extraktion aus den Braunkohlen sind rotierende Extraktoren am geeignetsten. (Chem. 
festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 7. 229—42. Marz 1936.) SCHONF.

Je. W. Woitowa, Uber die Bestimmung des Bitumens in der Braunkohle des Mos- 
kauer Bezirks. Zur Extraktion des Bitumens aus Moskauer Braunkohle ist die er- 
sehopfende Extraktion unter 50 a t Druck m it Bzl. das geeignetste Verf. A.-Bzl. lost 
auBer Bitumen auch den Humus heraus. Vorbehandeln der Kohle mit 10°/oig. HCl 
war ohne EinfluB auf die Bitumenausbeute. Extraktion mit Bzl. bei Normaldruck 
ergibt 2—3-mal geringere Bitumenausbeuten. Die ohne u. mit Uberdruck extrahierten 
Bitumina haben dieselbe Zus. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 7. 323—27. April 1936.) SCHÓNFELD.

A. I. Jushilin und W. B. Dobrotworskaja, Bestimmung der Zusammensetzung 
der ungesattigten Verbindungen des Gases der Tieflempemturverkoł:ung. Die Methode 
beruht auf der Absorption des C J h  mit H gJ2, darauf des C4-KW-stoffes in 64%ig. 
H j SO j u. des CJ16 in 84%ig. H2ŚO,. C2H, wird in 104%ig- H 2S 0 4 absorbiert. Das 
Gas der Tieftemperaturyerkokung von Tscheljabinskkohle enthielt beispielsweise
0,28% C2H 2, 0,94% C2H „ 0,1% C,Hg. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija 
twerdogo Topliwa] 6- 953—63. 1935.) S c h ó n f e l d .

C. G. Black, UntersucJiung iiber die Methode zur Bestimmung der Zerreiblichkeit 
ton Kohle mit Hilfe der Kugelmiihle. (Vgl. C. 1936 . I. 4236.) Prufung yersehiedener Be
dingungen in ihrer Auswrkg. auf die Ergebnisse an einer Reihe amerikan. Kohlen. 
(Trans. Amer. Inst, Min. metallurg. Engr. 119. 330—52. 1936. Library, Pa., Pittsburgh 
Coal Co., Central Lab.) ' S c h u st e r .

H. F. Yancey und M. R. Geer, Weitere Untersuchungen iiber die Methoden zur 
Bestimmung der Zerreiblichkeit von Kohle. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 119. 
353— 79.1936. Seattle, Wash., U. S. Bur. of Mines u. Univ. — C. 1 9 3 6 .1. 4236.) S c h u s t.

Theodor Rabinovitsch, Die Schmiermitteluntersuchung mittels Olpriifmaschinen. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1936 . I . 1763 ref. Arbeit, (Montan. Rdsch. 37 . Nr. 18.
14—16. 16/9. 1936.) _____________  W a l t h e h .

Curtis Quincy Mc Williams Campbell, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Abscheiden 
ion Feinkohlen, Ton o. dgl. aus Waschwassern. Zum Ausflocken der Feststoffe setzt 
man der Fl. eine mit elektr. Strom behandelte 1,5— 10%ig. Starkelsg. zu. Der durch 
die Einw. des elektr. Stromes entwickelte O soli von der Lsg. aufgenommen werden, 
was ihre Wirksamkeit steigert. (A. P. 2 0 5 1 9 8 3  vom 1/8. 1931, ausg. 25/8. 
1936.) G e is z l e r .

Lawrence P. Crecelius, Shaker Heights, O., V. St. A., Kohlenrtrbrcnnungs- 
terfahren. Zu groBe Mengen Fe u. S enthaltender Kohle wird Cl, zur Verbrennungsluft 
zugefuhrt, wodurch die Zers. von FeS2 zu Fe„03 u. bestandigen S-Oxyden gefórdert 
werden soli. S ta tt des Cl2-Geh. in der Verbrennungsluft wirkt auch ein naturlicher 
oder kiinstlicher Geh. der Śohle an einem zerflieBlichen, durch W.-Dampf zersetzliehen 
Chlorid. (Can. P. 3 5 4  035  vom 20/3. 1933, ausg. 12/11. 1935.) N it z e .

Gas Chambers & Coke Ovens Ltd., iibert, von: Norman James Bowater, 
London, Verkokung ton Kohle in Horizontalkammem. Um die Wandę der Kammern 
Tor der direkten Beriihrung mit den h. Heizgasen zu schiitzen, soli die zwischen den 
Kokskammem gelegene Heizkammer durch zwei senkrechte Wandę in einen Ver- 
brennungsraum u. zwei Heizziige, die oben mit dem Verbrennungsraum in Verb. stehen, 
unterteilt werden. Die Einfiihrung der Heizgase erfolgt- teils von unten naeh obeń, 
teils von oben naeh unten. Die erstgenannte Periode soli langer dauern ais die zweite, 
um einen gróBeren Regenerator fiir die zur Verbrennung dienende Luft. die bei der 
Periode von oben naeh unten gebraucht wird, stark aufzuheizen, da hierbei bereits 
die h. Luft ais Heizmedium an der Kokskammerwand entlanggefuhrt wird. (E. P. 
4 4 7 3 8 0  vom 9/1. 1936, ausg. 11/6. 1936.) D e r s in ._

Sylvia Remsen Hillhouse, iibert. von: Charles B. Hillhouse, New York, N. Y-, 
Oaserzeugung. In  einem Gaserzeuger mit einer aehsialen Flamme wird ununterbrochen 
tangential zu dieser Flamme ein Strom yergasungsfahiger Stoffe eingefuhrt, wobei die 
innere Zone der Verbrennung unmittelbar mit der auBeren Zone der \  ergasung in Verb. 
steht, um der letzteren die erforderliche Warme zuzufuhren. Zwischen den beiden
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Zonen sind aus Carbonindum bestehende Ablenker vorgesehen, um ein Vermischen 
der Flamme mit den zu vergasenden Stoffen zu verhindem. Zwischen beiden Zonen 
kann ein Dampfschleier aufreeht erhalten werden. (A. P. 2 047 870 vom 24/3. 1932, 
ausg. 14/7. 1936.) HAUSWALD.

Franz Volk, Wien, Verfahren zum Belriel ton Wassergasgeneratoren, dad. gek., 
daB das beim Gasen von unten nach oben erzeugte Gas gelrennt von dem Gas auf- 
gefangen wird, welches beim Gasen von oben nach unten gewonnen wird. — Die Zeit- 
dauer der Periode des Gasens von unten nach oben u. der des Gasens von oben nach 
unten wird derart eingestellt, daB wahrend der letzteren ein Wassergas erzielt wird, 
welches mindestens doppelt soviel Volumteile H2 ais CO enthalt. Letzteres Gasgemiseh 
eignet sich besonders fiir die JJfe//ianofeynthese. (Oe. P. 146939 vom 19/1. 1935,
ausg. 10/9. 1936.) D e r s in .

Non-Poisonous Gas Holding Company Ltd., Vaduz (Eiehtenstein), Herstellung 
vcm ungiftigem Leuchtgas, dad. gek., daB man aus minderwertigen techn. Brenngasen, 
wie Wassergas, Misch- oder techn. Generatorgas, die S-Verbb. entfernt u. CO in Ggw. 
eines Ni-Katalysators in CH, verwandelt. Z. B. wurde aus einem Generatorgas mit 
23% C02, 11,65% CO, 61,5% H , u. 3,85% N2 nach dcm Auswaschen des C02 u. 
Umwandlung des CO in CH4 ein ungiftiges Leuchtgas von 8%  C02, 25,5% ĆH4, 
58,0% H 2 u . 8,5% erhalten, dessen Eigg. dem deutschen Normalgas mit Heiz- 
wert 4200 Cal entsprechen. (Tschech. P. 51729 vom 6/11.1931, ausg. 25/6.1935.
D. Prior. 4/2. 1931.) K a u t z .

Rohm & Haas Co., Philadelphia, Pa., V. St. A., Gewinnung ton Blausaure aus 
Gasgemischen, die auch Schwefelwasserstoff enthalten, dad. gek., daB man die Gasmischung 
mit vorzugsweise auf etwa 10° abgekiihltem W., wodurch prakt. die gesamte HCN u. 
nur kleine Mengen H2S gel. werden, wascht, die so gebildete Lsg. zwecks Entfemung 
des aufgenommenen H 2S m it verhaltnismaBig geiingen Mengen von Luft u. gegebenen- 
fijlls gleiehzeitig m it Cl oder S 02 behandelt, alsdann die HCN aus der anschlieBend 
erwarmten Lsg. in bekannter Weise mittels eines inerten Gases entfernt u. das ent- 
standene Gasgemiseh uber ein Absorbens zur Aufnahme der HCN leitet. (D. R. P. 
636 330 KI. 12 k vom 7/7. 1935, ausg. 9/10. 1936. E. P. 453971 vom 28/6. 1935, 
ausg. 22/10. 1936. A. Prior. 9/7. 1934.) D r e w s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibort. von: Wilbur Arthur 
Lazier, Marshallton, Del., und John Victor Vaughen, Lakewood, O., V. St. A., 
Reinigen ton Kohlenwasserstoffen ton ihren S- Verbindungen. CS2, Alkylsulfide, Thio- 
aldehyde, Thiophen oder Mercaptane werden in Ggw. von Clironioxyd im wesentliehen 
unter Atmospharendruck bei 200—800° entweder zu wertvolIcn, S-haltigen Zwischen- 
prodd. oder zu H2S hydriert. Im zweiten Falle entstehen dabei gesatt. KW-stoffe. 
Auch kann man S-Verbb. in Gasen, Olen, KW-stoffen, z. B. Wassergas, Petroleum- 
destillaten, Handelsbenzol, unter den oben angegebenen Rk.-Bedingungen zu H„S redu- 
zieren, der sich leicht m it W. oder Alkalien herauswaschen laBt. Das Chromoxyd wird 
aus Chromnitrat auf dem Wege iiber das Chromhydrosyd bereitet. — Z. B. werden 
17% CS» u. 83% H , bei ca. 480° iiber Chromoxyd fast quantitativ in H2S u. CH4 um- 
gewandelt; Spuren von CS2 u. Thiophen in Wassergas werden zu H2S reduziert. (A. P. 
2 041 840 Tom 3/8. 1934, ausg. 26/5. 1936.) P r o b s t .

Barrett Co. (New Jersey), New York, N. Y., iibert. von: Edward H. Ellms, 
Fairlawn, N. J ., V. St. A., Gewinnung ton Teersduren. Man behandelt die Dampfe 
saurer Teere, die ca. 3%  W. enthalten, mit einer wss. Alkalilsg. (mit einem Geh. von 
wenigstens 30% NaOH) bei Tempp. (wenigstens 120°), bei denen der Dampfdruck 
des alkal. Waschmittels sich mit dem des W.-Dampfes annahernd im Gleichgewieht 
befindet u. bei denen eine Kondensation der in den Teersauren nicht 1. Neutralóle 
vcrmieden wird. Die gebildeten Phenolate werden teilweise zusammen m it frischem 
Alkali wieder in den Teerwaselier eingespriilit. (A. P. 2 040084 vom 12/1. 1932, 
ausg. 12/5. 1936.) P r o b st .

Barrett Co. (New Jersey), New York, N. Y., iibert. von: Stuart Parmelee Miller, 
Englewood, N. J .,  V. St. A., Gewinnung ton Teersauren. Inerte Gase, z. B. W.-Dampf, 
Luft, Heizgas, werden m it heiBem, saure Bestandteile enthaltendem Teer in innige Be- 
riihrung gebracht; die dabei verdampften, sauren Teeróle fiihrt man hierauf durch 
eine Reihe hintereinandergeschalteter Wascher, in denen die sauren Bestandteile dureh 
alkal., im Gegenstrom durch die Wascher gefiihrte Wasehlaugen von den inerten Gasen 
u. Neutralóldampfen stufenweise abgetrennt werden. Die inerten Gase u. die Neutralol- 
diimpfe konnen zum Teil wieder zuriickgefuhrt werden. Die Aufheizung der die sauren
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Tcerolc enthaltenden Teere auf die erforderliche Temp. kann auch stufenweise durch 
eine Mehrzahl heiBer, inerter, Neutralóldampfe enthaltender Gasstrome yorgenommen 
werden. Die dabei in den einzelnen Stufen anfallenden Prodd. werden getrennt von- 
einander der alkal. Behandlung unterworfen. — Man kann auch die Extraktion der 
Teersauren aus den solche u. Neutralole enthaltenden inerten Gasen romehmen, nach- 
dem man einen Teil der durch die inerten Gase fortgefuhrten Teerdampfe zuvor in 
einem Kondensator abgcschieden hat. (A. PP. 2 040 096 vom 6/ 8. 1929. 2 040 098 
Tom 23/1. 1931, 2 040 099 rom  11/2. 1931, 2 040 100 vom 23/3. 1931, alle ausg. 12/5. 
1936.) P r o b st .

Barrett Co. (New Jersey), New York, N. Y., iibert. yon: Stuart Parmelee Miller, 
Englewood, N. J .,  Y. St. A., Gewinnung von Teersauren. Feuchter Teer wird nach 
Vorheizung einem Gemisch yon W.-Dampf u. Oldampfen entgegengefuhrt. Das mit 
Teersaurcdampfen beladene Dampfgemisch wird hierauf m it alkal. Waschlauge ent- 
phenoliert. die phenelfreien Dampfe werden zum Teil in die erste Stufe zur Entsauerung 
des heiBen, sauren Teers zuruckgefuhrt. (A. P. 2040101 vom 5/8. 1932, ausg. 12/5. 
1936.) P r o b st .

Barrett Co. (New Jersey), New York, N. Y., ubert. von: Arthur H. Radasch, 
Bloomfield, N. J ., V. St. A., Gewinnung von Teersauren. Aus yorgeheiztem Teer werden 
in einem Yerdampfer saure Teerdle u. zum Teil Neutralole yerdainpft u. unten ent- 
phenolierter Teer abgezogen. Die Dampfe werden hierauf m it Alkali gewaschen, wobei 
ein Teil der hierbei gebildeten Phenolate in dem Wasclier kreislaufig bewegt wird u. 
zusammen m it frischem Alkali ais Waschmittel dient. Die entphenolierten Neutralole 
werden teilweise in den Verdampfer zuriickgeleitet. (A. P. 2 040104 vom 27/2. 1931,
ausg. 12/5. 1936.) P r o b st .

International Hydrogenation Patents Co., Ltd., Vaduz. Liechtenstein, Hydrie- 
runę koMensioffhaltiger Stoffe unter Spaltung erfolgt nach Trankung der Ausgangsstoffo 
m it der Lsg. eines Katalvsators in einem organ. Losungsm. (Belg. P. 405267 vom 
19/9. 1934, Auszug veroff. 31/1. 1935. D. Prior. 29/9. 1933.) N it z e .

Standard Oil Development Co., Del., iibert. von: Thomas V. Moore, La Porte, 
und George E. Cannon, Houston, Tex., V. St. A., Bolirschlamm. Ais Bohrschlamm 
fiir Spiilbohrungen, z. B. beim Bohren auf Erdol, soli eine Suspension yon festen Stoffen 
(etwa 40%) in (jl (Mineralol, Teeról, Dest.-Ruckstandsole) yerwendet werden, wobei die 
festen Stoffe auch bei Yermengung m it gróBeren Mengen W. sich nicht vom Ol ab- 
trennen. Geeignet sind mit Kohle uberzogene Stoffe, wie Baryt, gepulyerte Austernschalen, 
Calciumearbonat, Quarz, Sand, Eisenoxyd, Tone, Zinkstaub, Bleistaub. Man erhalt
diese Stoffe, indem man die Ausgangsstoffe gemeinsam m it einem Ol gliiht. Weiter 
sind geeignet: ausgebrauchte Tone oder Erden aus der Mineralólraffinerie, Metallsulfide, 
wie die von Fe, Cu, Pb. Gleichzeitig werden dem Bohrschlamm etwa 2—15% alkal. 
wirkender Stoffe, wie Kalk, zugesetzt. (A. P. 2 055 666 vom 17/10. 1934. ausg. 29/9. 
1936.) J . Sc h m id t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Exiraktion von Flussig- 
keiten, insbesondere Mineralolen, mil selektiven Ldsungsmitteln. Fil., die 3 Stoffgruppen 
(A, B , G) mit yerschiedenen Loslichkeitsyerhaltnissen enthalten, werden zunachst mit 
einem Losungsm. (S) fiir B  u. C extrahiert. Der anfallende Extrakt wird anschlieBend 
durch Zugabe eines anderen Losungsm. (L) in 2 fl. Phasen, B  Ą- S  w. L  Ą- C, zerlegt. 
Z. B. werden Mineralóle zunachst m it einem polaren Losungsm., wie fl. SO;,, Nitro- 
benzol, Furfural, Phenol, Kresol, Isochinolin, Dichlordiathylather, behandelt. worauf 
der Extrakt mit einem ęichtpolaren Losungsm., wie Propan, Butan, Pentan, zerlegt 
wird. (F. P. 803 032 yom 7/3. 1936, ausg. 21/9. 1936. A. Prior. 14/5. 1935.) J . Sch m i.

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Extraktion i-onFlussig- 
keiten, insbesondere von Mineralolen mit selektiven Losungsmittdn. Die Extraktion yon 
Fil. wird m it an sich bekannten Lósungsmm. unter Zusatz von Verdunnungsmitteln 
durchgefuhrt, die im Extraktionsgut lóslicher sein sollen ais das Losungsm. u. bei der 
Extraktion in die an Losungsm. reiche Schicht ubergehen. Die Extraktion wird im 
Gegenstrom in kontinuierlicher oder halbkontinuierlicher Weise derart durchgefuhrt, 
daB zwischen den einzelnen Extraktionsstufen jeweils ein Teil des Verdunnungsmittels 
aus dem E xtrakt entfernt wird. Ais Verdunnungsmittel werden Bzl. oder seine Homogene 
oder Naphthalin, Naphthalindiphenyl, yerwendet. Auch A., CHC13, CS2 oder feste 
Stoffe oder Gase konnen yerwendet werden. Das Verf. ist auch fiir die Zerlegung verd. 
Lsgg. niederer Fettsauren geeignet. (F. P. 803 242 vom 28/2. 1936, ausg. 25/9.
1936.) J .  S c h m i d t .
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Etablissements Chanrys Carburation generale. Frankreich (Seine), Um
wandlung von Kohlenwasserstoffen im elektrischen Kraftfdd. Man erzeugt zwischen 
mindestens zwoi gegenpoligen, in der umzuwandelnden FI., z. B. in Heizól, Gaaól, 
Schwer- u. Leichtbenzinen, Mineralólen bzw. dereń Destillaten oder Bzl., befindlichen 
Elektroden durch einen liochgespannten Wechselstrom yon hoher Freąucnz oder 
Gleichstrom, z. B. 5000—200 000 V u. 100 000—1 000 000 Freąuenzen, ein magnet. 
Kraftfeld yon hoher Intensitat u. gleiehzeitig eine Funkenentladung. Das elektrostat. 
Feld wirkt derart auf die cinzelnen Molekule der Fl. ein, daB sie sieh spalten, worauf 
die Spaltstiicke unter Freiwerden eines bestimmten Energiebetrages in Bewegnng 
yersetzt werden. Die Molekule werden auf diese Weise umgeformt u. cs bilden sieh 
vollig neue Prodd. mit neuen Eigg. Die Elektroden konnen aus Metali oder einem 
nicht oxydierbaren Element bzw. dereń D eriw . bestehen, die, wie Ra u. D eriw ., U 
oder Th, radioakt. Eigg. haben, oder die, wie Ni, Ag, Co, Fe, Mg, katalyt. wirken oder 
die, wie U, Aktinium, Th, beides, radioakt. Stoff u. Katalysator sind. Die Elektroden 
haben bestimmte Formen, sie sind z. B. halbkreisformig u. stehen sieh, die Konkay- 
seite der Konyexseito zugekehrt, einander gegeniiber. (F. P. 795 818 vom 27/12. 1934, 
ausg. 23/3. 1936.) P r o b s t .

Universal Oil Products Co., Chicago, 111., iibert. von: Jean Delattre Seguy. 
Chicago, 111., V. St. A., Herstdlung von Kohlenwasserstoffen. Hochsd. Mineralól wird 
der Druck-Warmespaltung unterworfen u. in einem Verdampfer in kokshaltiges Riick- 
standsól u. Oldampfe zerlegt, die einer Fraktionieranlage zugefiihrt werden. Das 
Ruckstandsol wird in Blasen bis auf Koks abdest. u. dieser durch Blasen u. Gasen 
mit Luft u. W.-Dampf in Wassergas iibergefuhrt, das katalyt. unter Druck in KW - 
stoffe umgewandelt wird. Das Rohprod. dieser Synthese wird in die Fraktionier- 
kolonne fur Bzn. mit eingefuhrt. (A. P. 2 039 459 yom 14/12. 1932, ausg. 5/5. 
1936.) D ep.s in .

Universal Oil Products Co., Chicago, Illinois, Spaltung ron Kohlenwasserstoffen 
durch Zugabe von Rohól oder Ruckstanden aus Fraktionskolonnen durch hohe Tempp. 
u. Drucke, die uber dem Atmospharendruek liegen, in der Heizschlange sowie Rk.- 
Karnmer u. Weiterleitung des Rk.-Prod. in besondere Verkokungskammern unter 
hóherem Druck, dad. gek., daB man die Prodd. aus der Rk.- u. Verkokungskammer 
durch eine zusatzliche Heizschlange stromen laBt, in welcher diese Prodd. bis zur Ver- 
kokungstemp. erhitzt werden, wobei die angewandte Stromungsgeschwindigkeit durch 
diese Heizrohren so hoch ist, daB sieh kein Koks darin abscheiden kann. Die genaue 
Beschreibung der App. wird angegeben. (Pohl. P. 22 204 vom 24/11.1932, ausg. 
7/12. 1935.) “ K a u t z .

Universal Oil Products Comp., iibert. von: Lyman C. Huff, Chicago, 111.,
V. St. A., Spallverfahren. Das Rohól wird in den Dephlegmator einer Spaltanlage
eingefuhrt, yon hochsdd. Anteilen befreit, dann in einer Heizschlange unter Druck 
auf eine Temp. erhitzt, bei der die leichten u. mittleren Anteile sd., u. dann in einen 
unter geringerem Druck stehenden Verdampfer eingeleitet, in dem diese Fraktionen 
verdampfen. Diese werden darauf zu dem Dephlegmator gefuhrt, wahrend das Riick- 
standsól in eine Spaltschlange flieBt, aus der die Spaltprodd. zu einem besonderen 
Verdampfer u. dem vorgenannten Dephlegmator geleitet werden. (A. P. 2 037 238 
vom 27/4. 1927, ausg. 14/4. 1936.) D e r s in .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, 111., iibert. von: Joseph G. Alther,
Chicago, 111., V. St. A., S-paltuerfahreu. Das zu spaltende 01 wird in eine zylindr. Rk.-
Kammer von oben nach unten eingefuhrt, wahrend gleiehzeitig ein Kuhlól in den 
unteren Teil der Kammer eingespritzt wird, um die Wandę zu kiihlen u. Koksabscheidung 
zu yerhindem. Ais Kuhlol soli das in dem Verf. yerwendete Rohól dienen. (A.P.
2 039 379 vom 3/10. 1932, ausg. 5/5. 1936.) D e r s in .

Universal Oil Products Co., Chicago, 111., iibert. von: Lyman C. Huff, Chicago,
111., V. St. A., S'paltverfahren. Ein leichtes Ausgangsól, z. B. Gasól, u. ein schweres
Ol, z. B. Rohól, werden in der Weise in einer gemeinsamen Anlage zur Gewinnung 
von Bzn. gespalten, daB das vorgewarmtc Rohól in eine Fraktionierkolonne eingefuhrt 
u. hier in Bzn., Mittel- u. Schweról zerlegt wird. Das Schweról wird einer Spalt
schlange u. Rk.-Kammer mit angeschlossenem Niederdruckyerdampfer zugefiihrt, aus 
dem die Dampfe zu der Fraktionierkolonne gehen, wahrend die aus der Kolonne ab- 
gezogene Mitteifraktion mit dem Ieichteren Ausgangsól zusammen einer unter hóherem 
Druck u. hólierer Temp. stehenden Spaltschlange zugeleitet u- von dort ebenfalls
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in dio Rk.-Kammcr eingebraclit wird. (A. P . 2039 797 vom 14/1. 1933, ausg. 5/5. 
1936.) Ł D e r s in .

TJniversal Oil Products Co., iibert. von: Jacque C. Morrell, Chicago, III., 
V. St. A., Spallverfahren. Mineralol wird bei etwa 450—510° u. 7—28 a t  in einer Er- 
hitzerschlange u. Spaltkammer gespalten u. anschlieBend unter Entspannung in einer 
Verkokungskammer in Dampfe u. Koks zerlegt. Die Dampfe werden in Bzn., Zwischen- 
kondensat u. Rucklaufol fraktioniert. Dieses geht in die Spaltsehlange zuriick. Das 
Zwischenkondensat wird erneut bei etwa 510—590° u. 35—42 a t gespalten u. die Spalt- 
prodd. werden entweder in die Spaltkammer oder in die Yerkokungszone eingefiihrt. 
Weiter werden in die Verkokungszone Teile des Eertigbenzins nach einer gesonderten 
Erliitzung auf uber 535° u. auf 590—925° erhitzte Verbrennungsgase eingeleitet. Durch 
das vorlicgende Verf. wird die Ausbeute an Bzn. unter gleichzeitiger Erhohung des 
Octanwertes auf Kosten des Koksanfalles, z. B. von 58% Octanzahl 75 auf 60% 
m it Octanzahl 82 erhoht. (A. P. 2 055 015 vom 23/4. 1932, ausg. 22/9. 193G.) J . Schmi.

Universal Oil Products Co., Chicago, 111., V. St. A., iibert. von: Victor Henny, 
London, England, Spallverfa7ire7i. Mineralol wird bei etwa 393—535° unter Druck 
in einer Erhitzerschlange einer vcrhiiltnismaBig milden Spaltung unterworfen, die 
Rk.-Prodd. werden unter Entspannung in Dampfe u. Riickstand, der abgetrennt wird, 
zerlegt, worauf die Dampfe in Fertigbenzin u. Rucklaufol, das zur Spaltzone zuriick 
geht, zerlegt werden. Gleichzeitig werden Dampfe aus einer Ticftemp.-Verkokungszone 
fiir feste kohlenstoffhaltige Stoffe in leiehtc Dampfe u. Gase einerseits u. Riieklauf- 
kondensat andererseits fraktioniert. Dieses wird entweder der Spaltzone oder der 
Fraktionierzone fiir die Dampfe aus der Spaltzone zugefiihrt. (A. P. 2 055 028 vom

Universal Oil Products Co., Chicago, III., V. St. A., iibert. yon: Victor Henny, 
London, England, Spaltverfahren. Mineralol wird nach einer Vorerhitzung in einem 
Verdampfer vom nicht Verdampften befreit, worauf die Dampfe in der Dampfphase 
480—760° gespalten, in einem Abscheider von fl. Anteilen befreit u. in einer Fraktionier
zone in Bzn. u. Rucklaufol, das zum Vorerhitzer zuriickgeht, zerlegt werden. Gleichzeitig 
werden Dampfe aus einer Tieftemp.-Verkokung von festen kohlenstoffhaltigen Stoffen 
in einer Fraktionierzone in Gas u. Leichtól einerseits, sowie in ein Zwischenkondensat 
u. Riickstand andererseits aufgearbeitet. Das Zwischenkondensat, das etwa 55—57% 
der aus den Dampfen kondensierbaren Anteile umfaBt, wird in einer Seitenkolonne 
nachfraktioniert u. das hierbei anfallende Riicklaufól wird entweder dem Vorerhitzer 
oder den Spaltprodd. aus der Dampfphasenspaltung zugefiihrt. In  die Fraktionier
zone fiir die Spaltprodd. kann auch ein Rohol eingefiihrt werden. (Vgl. auch A. P. 
2055028; vorst. Ref.) (A. P. 2 055 029 vom 7/5. 1930, ausg. 22/9. 1936.) J . Sc h m id t .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, 111., iibert. von: George W. Miller, 
Jackson Hcights, N. Y., V. St. A., Spaltverfahren. Mineralol wird 7—56 a t u. 460—525° 
in einer Erhitzerschlange mit anschlieBender Spaltkammer gespalten, die Rk.-Prodd. 
werden unter Entspannung in Dampfe u. Riickstand, der abgetrennt wird, zerlegt, 
worauf dio Dampfe in einer Fraktionierzone auf Lcichtdestillat u. Rucklaufol auf
gearbeitet werden. Dieses geht in die Spaltsehlange zuriick. Das dampfformige Leicht- 
destillat wird iiber Fullererde einer Polymerisation unterworfen u. anschlieBend in 
Fertigbenzin, Zwischenkondensat (Kp. etwa 260—370°) u. Rucklaufol fraktioniert. Das 
Zwischenkondensat geht in die Spaltsehlange, das Riicklaufól in die Verdampfungszone 
zuriick. (A. P. 2055 085 vom 29/7. 1932, ausg. 22/9. 1936.) J. Sc h m id t .

Sinclair Refining Co., iibert von: Eugene C. Hertliel, Chicago, 111., V. St. A., 
Spaltuerfahren. Das zu spaltende Rohol wird unter Druck durch Heizrolire u. in einen 
mit einem aufgcsetzten Dephlegmator vcrsehenen Yerdampfer geleitct, aus dem das 
Dephlegmat in einen besonderen Sammelbehalter ablauft. Ein Teil des Dephlegmats 
wird abgeleitet, in einer Rohrschlange auf so hohe Temp., daB es teilweise dampf- 
fórmig wird, erhitzt u. in das Dephlegmat wieder eingefiihrt, so daB aus diesem noch 
leichtsdd. Anteile abgetrieben werden. (A. P. 2 037 379 vom 24/9. 1923, ausg. 14/4.

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Herthel, Chicago,
111., V. St. A., SpałtverfaJircn. In  den h., von einer Spaltsehlange kommenden Ólstrom 
wird ein bei der Mineralolspaltung erhaltenes Riickstandsol eingefiihrt, u. das Olgemiscli 
soweit abgekuhlt, daB es bei Einfiihrung in einen unter geringerem Druck stehenden 
Yerdampfer noch bis auf einen Riickstand von hochsd. 01 verdampft. Die Dampfe

7/5. 1930, ausg. 22/9. 1936.) J . Sc h m id t .

1936.) D e r s in .
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werden in bekannter Weise fraktioniert. (A. P. 2 037 380 vom 29/6. 1929, ausg. 
14/4. 1936.) D e r s in .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, N. J., iibert. von: George C. Hargrove, 
Westfield, N. J ., V. St. A., Spaliterfahren. Das Ausgangsól wird durch eine erhitzte 
Rohrschlange u. in eine Spaltblase geleitet, aus der die Dampfe in einen Dcphlegmator 
gehen, der unter geringerem Druck steht, wahrend der fl. Riickstand in  eine zweite 
Spaltzone geleitet wird. Aus dieser Spaltblase wird das 01 in einen unter geringerem 
Druck stehenden Verdampfer gefiihrt, aus dem die Dampfe ebenfalls in den Dephleg- 
mator gelangen. Das Dephlegmat wird dem Rohól zugemischt u. m it diesem zu- 
sammen ais Ausgangsól verwcndet. (A. P. 2 036965 vom 4/3. 1931. ausg. 7/4.
1936.) D e r s in .

Andrew L. Still, Los Angeles, Calif., V. St. A., Spallverfahren. Das Rohol wird 
mit uberhitzten Óldampfen in eine Verdampfungskammer eingespritzt, aus der lediglich 
die Oldampfe zu einer Spaltschlange u. von dort zu einer Fraktionierkolonne gehen, 
wahrend das nieht verdampfte Ruckstandsol abgezogen wird. Ein Teil der uberhitzten 
Oldampfe wird nieht in die Kolonne gefiihrt, sondern dient zur Erhitzung des Rohóles 
Da bei dem Verf. die schwersten Oldampfe nieht m it Heizfliichen in Beriihrung. 
kommen, soli die Absclieidung von Koks weitgekend vermieden werden. (A. P.
2 039 611 Tom 26/3. 1929, ausg. 5/5. 1936.) D e rs in .

Texas Co., New York. N. Y.. iibert. von: Allan V. Ritchie, Elizabeth, N. .T.. 
V. St. A., Spaltuerfahren. Bei einer Druekwarmespaltanlage sind 4 Spaltkammern 
hintereinander geschaltet. In dic beiden ersten wird das aus der Spaltschlange aus- 
tretende Rohol u. in die beiden letzten das im Verf. gewonnene Dephlegmat naeh 
Durchlauf durch eine zweite, hoher erhitzte Heizschlange eingefiihrt, so daB die Dampfe 
gemeinsam zu dem Dephlegmator u. Kiihler gehen. (A. P. 2 037 537 vom 4/2. 1930, 
ausg. 14/4. 1936.) D e r s in .

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: William F. Moore, Bayside, N. Y., 
V. St. A., Spaltverfahren. Das Rohol wird durch eine Spaltschlange u. naeh Zu- 
mischung von Dephlegmat aus dem gleichen Verf. durch eine 2. hoher erhitzte Schlange 
gefiihrt u. dann in eine unter dem gleichen Druck stehendo Rk.-Kammer geleitet, 
aus der das Ruckstandsol in eine unter geringerem Druck stehende Koksblase u. dio 
Dampfe in eine Dest.-Kolonnc gelangen. (A. P. 2036 968 vom 1/2. 1933, ausg. 7/4.
1936.) D e r s in .

Pure Oil Co., iibert. yon: Cornelius B. Watson und Clyde L. Smith, Chicago,
111., V. St. A., Spaiti-erfahren. Hochsd. Mineralól wird in der Dampfphase bei niedrigem 
Druck u. bei 1000— 1250° F  gespalten. Das Spaltprod. wird durch Einspritzen von 
Rohol soweit abgekiihlt, daB seine Endtemp. dazu ausreicht, es in einem Verdampfor 
bis auf schweres Heizol abzudest. Die Oldampfe werden dann in einer Kolonne in 
Róhbenzin u. Riieklauf getrennt. Letzterer geht zu der Dampfphasespaltanlage zuriick, 
wahrend das schwero Heizol zur Brechung der Viscositat in fl. Phase gespalten u. dann 
in einem unter niedrigerem Druck stehenden Verdampfer in Dampfe u. Ruckstandsol 
getrennt wird. Die Dampfe werden in die Kolonne der Dampfphasespaltprodd. m it 
eingefiihrt. (A. P. 2 037 953 vom 8/ 8. 1930, ausg. 21/4. 1936.) D e r s in .

Tide Water Oil Co., Bayonne, N. J., iibert. von: Ernest Wayne Rembert, 
Plainfield, N. J ., V. St. A., Dampfphasespaltveifahren. Das zu spaltende 01 wird m it 
h., inerten Gasen verspriiht, auf eine Spalttemp. von 900—1400° F  erhitzt u. dann 
durch Einspritzen von k. Ausgangsól zur Unterbrechung der Spaltrk. plótzlich ab- 
gekiihlt. Mit dem h., im Krcislauf gefiihrten Waschól wird das Gas-Oldampfgemisch 
dann ruBfrei gewaschen u. crst in gereinigtem Zustande einer Fraktionieranlage zu- 
gefiihrt. (A. P. 2 039 981 vom 22/7. 1932, ausg. 5/5. 1936.) D e r s in .

Clarence J. Rodman, Alliance, O., iibert. von: Max Hecht und Charles L. Jones, 
Pittsburgh, Pa., V. St. A., Seinigen von Olen. Um Mineralole von darin gel. Gascn 
u. leicht verdampfenden KW-stoffen zu befreien, werden sie m it einem inerten Gas 
beladen u. dann mittels rotierender Scheiben in ein hohes Vakuum zerstaubt. In  das 
nunmehr gasfreie Ol wird eine Adsorptionscrde gegeben, das 01 filtriert u. nochmals 
mit einem inerten Gas behandelt. W. u. Luft miissen bei dem Verf. ausgeschlossen 
werden. Vorr. (A. P. 2047157 yom 14/8. 1928, ausg. 7/7. 1936.) J . Sc h m id t .

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: Claude W. Watson, Port Arthur, 
Tex., V. St. A., Baffinalion. Die bei einer Druckwarmespaltung yon schweren Olen 
erhaltenen aus der Kolonne austretenden Roh&enziKdampfe werden m it einer Sus- 
pension von Absorptionserde in Bzn. gewaschen. Das erhaltene Ruckstandswaschól
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wird teils von der yerbrauehten Bleicherde getrennt u erneut der Spaltung zugefuhrt, ■ 
teils in den Fraktionierturm wieder eingefuhrt. (A. P. 2 039 239 vom 22/6. 1932, 
ausg. 28/4. 1936.) D e r s in .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, 10., V. St. A., 
Raffination ron Mineralolen. Diese, bes. Spalt- u. Dest.-Benzine, werden mit einer 
ZnCl2-Lsg., dereń Konz. fur dio Baffination nicht hoch genug ist (z. B. 40%) gemeinsam 
erhitzt, gegebenenfalls unter Druck, worauf das erhitzte Gemisch in einer Verdam- 
pfungszone teilweise verdampft wird, wobei die Konz. des Raffinationsmittels die ge- 
wiinschte Hohe erreicht. (A. P. 2 060 291 vom 28/6. 1930, ausg. 10/11.1936.) J . Sc h m i.

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: Louis A. Ciarkę, Fishkill, N. Y., 
V. St. A., Baffination von Mineralolen mit Losungsmitteln. Ais Losungsm. fur die Zer- 
legung von Mineralolen in paraffin. u. naphthen. Anteile werden Methyl-, Athyl- oder 
Propylester von Amhwbcnzoesa/uren, wie Methyl-o-aminóbcnzoat oder Methylanthranilat 
verwendet. Es gehen die naphthen. Anteile in Lsg. Man arbeitet bei etwa 25—50°. 
(A. P. 2 054 050 vom 7/5. 1935, ausg. 8/9. 1936.) J . Sc h m id t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Raffination von Kohlen- 
wasserstoffólen. Um KW-stoffóle, insbesondere Spaltdestillate u. Bznn., hinsiehtlich 
ilires S-Geh., der Neigung zur Verharzung u. Verfarbung, sowie in ihrer Klopffestigkeit 
zu verbessern, werden sie bei 200—400° iiber einem K ontakt aus Phosphorsiiure auf 
metallurg. Koks, der weniger W., ais der Orthophosphorsaure entsprechen wurde, 
enthalt, behandelt. Die Wrkg. dieser Raffination wird durch Zugabe gasformiger Olefine 
verstarkt. Enthalt das zu behandelnde Destillat organ. Basen, wie Pyridin, Chino
lin o. dgl., so entfernt man diese entweder durch verd. H2SO.,, oder man schaltet vor 
den Phosphorsaurekontakt einen 2. Kontakt geringerer Wirksamkeit. Die organ. 
Basen bedingen sonst einen starken Yerbrauch des eigentlichen Katalysators. Sind die 
Destillate sauer, z. B. durch einen Geh. an H2S, so wird eine Alkaliwasehe vor- 
geschaltet. Enthalten die Destillate gasfórmige Olefine, so kann man sie in diese, eine 
leichte u. eine schwere Fraktion teilen, u. dann nur die gasformigen Olefine u. die 
schwere Fraktion behandeln. Sind einzelne Fraktionen besonders S-haltig, so behandelt 
man diese bei 300—400°, vermischt sie wieder mit den iibrigen Fraktionen u. behandelt 
das Gemisch bei 200—300°. Den ausgebrauchten Katalysator regeneriert man durch 
Wasehen m it Ketonen (mit weniger ais 7 C-Atomen) u. neuer Impragnierung mit Phos- 
phorsaure. (F. P. 802738 vom 22 /2 .1936 , ausg. 14/9. 1936. A. Prior. 8/10.
1935.) J- Sc h m id t .

Pittsburgh Platę Glass Co., Pa., iibert. von: Ralph W. Miller, Barberton, O., 
V. St. A., Plumbitlósumj fiir die Mineralolraffination. Ais Raffinationslsg. fiir Mineralóle 
wird eine etwa 15% Alkali enthaltende Ablauge der Viscoseseideherst., der PbO bis 
zu einem Geh. von 4,2—9%  zugesetzt wird, ver\vendet. (A. P. 2 052239 Tom 29/4. 
1933, ausg. 25/8.1936.) J- Sc h m id t .

Bergedorfer Eisenwerk Aktiengesellschaft Astra Werke, Deutsehland, Wieder- 
gewinnung von Benzin aus ausgebrauchten Plumbitlosungen. Die ausgebrauchten Plumbit- 
lsgg. werden durch Ausschleudern von dem in ihnen noch enthaltenen Bzn. befreit u. 
darauf in bekannter Weise regeneriert. (F. P. 802 683 vom 20/1.1936, ausg. 10/9. 1936.
D. Prior. 25/1.1935.) J . Sc h m id t .

Jacques-Richard Gachet, Italien, Betrieb von Explosionsmotoren. Zur Erleichte- 
ning der Yerbrennung schwer yerbrennlieher Treibstoffe werden in die Explosions- 
kammern im Augenblick der Zundung leicht entzundliche Gase oder Dampfe, wie H2, 
CjHj, A., oder Dampfe leichter Bznn. eingefuhrt. (F. P. 802 914 vom 18/2. 1936, ausg. 
18/9. 1936.) J. Sc h m id t .

Carlo Carini, Mailand, Italien, Erhohung der Verbrennlichlceit von Kohlenwasser- 
stoffólen. Mail setzt den raffinierten KW-stoffen oder Bzl.-A.-Gemischen etwa 1—3% 
eines Gemisches von Diazo- u. Nitroderiw. oder yon Hydrazo- u. Polynitroterbb. zu. 
(It. P. 290137 vom 28/5. 1930.) J. Sc h m id t .

Luigi Biseo, Samico, Italien, Motortreibmittel. Man mischt gleichc Teile absol. A 
u. Leichtól, das bei der Dest. von Kautschuk erhalten wurde. Der Treibstoff besitzt 
eine etwas geringere Wrkg. ais Bzn. (It. P. 322 205 yom 25/3. 1933.) J . Sc h m id t .

Roubeu Gerassimovitch Terakopoff, Kew Gardens, England, Motortreibmittel, 
bestehend aus etwa 90 (Teilen) A., 20 Paraldehyd u. 30 Tetrahydronaphthalin, dem noch 
schmierend wirkende Stoffe, wie Sojabohnenol, Spindelól, kolloidaler Graphit, u. Anilin 
oder Toluidin ais Antiklopfmittel zugesetzt werden konnen. Der Treibstoff kann aueh
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mit KW-stoffen oder A. gemischt werden. (E. P. 449160 vom 20/11. 1934, ausg. 23/7. 
1936.) J . S c h m id t .

C. &. S. Clementson, Limhamn, Sehweden, Herstellung eines Motorbrennstoffes, 
<łer keine sauren oder atzenden Verbrennungsreste bildet, dad. gek., daB der Brenn- 
stoff, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines Homogenisierungsmittels, mit einer 
Lsg. von Alkaliperoxyd in A. oder Methanol yermischt wird. — Ais Homogenisierungs- 
mittel kann hydriertes Kresol yerwendet werden. — Beispiel: 2 g Na20 2 werden unter 
Ruhren in 100 ccm A. oder Methanol gelost. Man laBt die Lsg. eine Zeit lang stehen, 
damit etwa entstandenes H 20 2 verschwindet. 2 Gewichtsteile dieser Lsg. gibt m anauf 100 
des Brennstoffs. (Schwed. P. 87 020 vom 4/12. 1934, ausg. 4/8. 1936.) D r e w s .

Franz Timdr, Budapest, Motortreibstoff aus Kohlemoasserstoffólen. In  den 
KW-stoffólen, z. B. Erdólfraktionen oder Kohlenteerólen, werden unter Anwendung 
yon Losungsvermittlern, wie A., Methanol, Terpentin, Aceton, Xylol, Toluol, Solvent- 
naphtha, Hexalin, PAe., Benzolhomologe dreierlei Gase gel., namlieh solche, dio der 
Klopfneigung des Olstaub-Luftgemisches entgegenwirken oder sie prakt. aufheben, 
z. B. CH,, solche, die die Leistung steigem, z. 15. C2H 4 u. solche, die die yollstandigc 
Verbrennung befordem, z. B. H2. Die Gase werden entweder zunachst in einem Gemisch 
aus Losungsvermittlem gel., worauf die Lsg. m it den KW-stoffolen yerruhrt wird, 
oder in die m it L6sungsvermittlem gemischten KW-stoffóle eingeleitet. Fiir Mischungen 
aus KW-stoffen u. A. yerwendet man ais Losungsyermittler Bzl. u. seine Homologen 
u. Hexalin in groBeren Mengen. (TJng. P. 115 320 yom 24/8. 1935, ausg. 2/11. 
1936.) M a a s .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen-Holten, Deutschland, Gewinnung eines gasol- 
ahnlicften Treibstoffes aus Koksofengas. Unter bestimmten Absorptions- u./oder Konden- 
sationsbedingungen wird aus Koksofengasen ein Gemisch erhalten, das 30—50 Vol.-% 
oder weniger ais 20 Vol.-°/0 Athan u. Athylen u. beispielsweise nur 3%  H2, CO, CH4 u. a. 
enthalt u. im iibrigen aus Propan, Propylen, Butan, Butylen u. hóhersd. KW-stoffen 
besteht. (E. P. 446 493 vom 27/7. 1934, ausg. 28/5. 1936. Zus. zu E. P. 444 315; C. 
1936. II. 410. D. Prior. 31/7.1933.) P r o b s t .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, O., iibert. von: Thomas W. Bartram, 
Nitro, W., Va., V. St. A., Antiozydaticmsmittel. Ais Schutzmittel gegen eine Verfarbung 
u. Verharzung werden Olen, wie Bznn., Transformatorenolen, Schmierolen, geringe 
Mengen eines Thiodiarylamins zugesetzt. Geeignet sind: Thiodiphenylamin, Thiophenyl- 
fS-naphthylamin, Thiodi-fi-naphthylamin, Thio-p,p'-dioxydiphenylamin (A, erhalten aus 

?  CH, CH,
B > < Z > - S < 2 > N <

-OH CH, CH,
p,p'-Diozyphenylamin u. S), ferner Verbb., die die Eigg. yon Verbb. der Reihe des 
Thiodimethylanilins aufweisen, wie z. B. Verb. B, femer Rk.-Prod. aus Aceton-a-naph- 
thylamin mit S, Rk.-Prod. aus 2 Mol Acetonanilin mit S2CU, Rk.-Prod. aus Aldol-a.- 
naphthylamin mit S.,Cl„ u. Methylenblau. (A. P. 2 006756 yom 4/4. 1932, ausg. 2/7.
1935.) ' - - j  S c h m id t .

S. Stemau & Co., Inc., New York, N. Y., iibert. yon: Albert Foster York, 
Washington, V. St. A., Verfestigter Brennstoff. Man erhalt Gele aus Nitrocellulose u. 
brennbaren organ. Fil., die Nitrocellulose nicht lósen, wenn man azeotrop. Gemische 
von Alkoholen mit anderen brennbaren FIL, wie Bzl. oder Heptan, einem Nitrocellulose- 
gel einverleibt. Dies kann einmal dadureh geschehen, daB z. B. 4 Teile Nitrocellulose 
mit einem Gemisch von 20 Vol.-Teilen Bzl. u. 80 Vol.-Teilen Methanol bei —30° zu 
einem Sol yerriihrt werden, das bei gewohnlicher Temp. zu einem Gel erstarrt. Man 
kann das Gel auch dadureh herstellen, daB man ein Losungsm. fur Nitrocellulose, z. B. 
A., zusetzt u. diesen yerdampft, worauf sich ein Gel bildet, oder daB man in eine Lsg. 
von Nitrocellulose in absol. A. einen 90°/oig. A. bis zur Gelbldg. einriihrt. Die Gele 
sollen in gleieher Weise wie Hartspiritus Verwendung finden. (A. P. 2046101 vom 
18/3. 1932, ausg. 30/6. 1936.) D e r s i n .

Piętro Bozzoni, Giovanni Scrinzi und Giovanni Simonetti, Varone di Riva, 
Italien, Fester Brennstoff auf Basis Alkohol. Man schm. 20 (Teile) Stearin, 4 NaOH, 
2—4 Wasserglas auf dem W.-Bade zusammen u. fiigt in der Warme so viel A. u. 
Terpentinól u. gegebenenfalls Bzn. zu, wie die M. beim Erkalten aufnimmt, ohne fl. zu 
werden. Die M. kann dann auch beliebig gefarbt werden. Stearin kann durch en t
sprechende andere Fette ersetzt werden. (It. P. 292 437 yom 5/9. 1930.) J . S c h m id t .



Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. von: Arthur B. Ray,
Bayside, N. Y., Hartspiritus. Man vermischt A. oder Methanol m it 5—15% W., einer 
geringen Menge NaOH u. etwa 3—10% eines organ. Kieselsaureesters, der durch das 
Alkali hydrolysiert wird u. Kieselsauregel abselieidet, so daB die Misehung erstarrt. 
Besonders geeignet sind das Tetramethylorthosilicat u. das Athylenglykolorthosilicat, die 
schneller erstarren ais das Tełraalhylorthosilicat. (A. P. 2046209 vom 24/2. 1934, 
ausg. 30/6. 1936.) ‘ D e r s in .

Jean de Granville und Leopold Davion, Frankreich, Hartspiritus. Man lost in 
dem Spiritus eine Fettsiiurc, neutralisiert sie mit Alkali u. fiigt dann ein Metallsalz 
hinzu, das m it Alkali ein H ydrat bildet u. sieli in der KiUte in Form eines Gels aus- 
scheidet. Letzteres laBt man in Formen erstarren. (F. P. 803 375 vom 19/6. 1935, 
ausg. 29/9. 1936.) D e r s i n .

Jean Granville, Frankreich, Herslellung durchscheinender verfestigter Fliissig: 
keiten, insbesondere Kohlenwasserstoffe. In  weiterer Ausbldg. des F. P. 793 648; C. 1936.
II. 2070 wird dio Koagulation der wss. Lsgg. von Proteincn, Celluloseverbb. oder 
Salzen der Alginsśiuren m it zur vollstandigen Koagulation nicht ausreichender Menge 
Alkalien, Sauren oder Salzen bewirkt. Zur weiteren Verfcstigung der Prodd. konnen 
Alkalisilicate zugesetzt werden. Eine Vorr. zur Abseheidung der KW-stoffe u. Wieder- 
gewinnung des Verfestigungsmittels wird beschrieben (Zeichnung). (F. P. 802727 
Tom 19/2. 1936, ausg. 14/9. 1936.) M Ó L L E R IN G .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Ernest Frank 
Pevere, Beacon, New York, N. Y., V. St. A., Schmiermitlel, bestehend aus einem teil- 
weise vom Wachs befreiten paraffinbas. Sehmieról u. einem Stockpunktsemiedriger, be
stehend aus einem Glycerinlriester, z. B. Glyccrintristearinsaureester, einer hochmole- 
kularen gesatt. Fettsaure in Mengen von 0,25—1,50 g auf 100 ccm 01. (Can. P. 357 983 
vom 21/3. 1935, ausg. 19/5. 1936. A. Prior. 23/4. 1934.) KONIG.

Hugh Francis Green, England, Schmiermittel, bestehend aus einem Mineral- 
schmieról u. einem Ester der Milchsaure m it einem aliphat. Alkohol, enthaltend mehr ais
4 C-Atome im Molekuł, z. B. 1—5%  Amyllactat. (E. P. 453 925 vom 25/3. 1935, 
ausg. 15/10. 1936.) K o n ig .

Shell DeveIopment Co., San Francisco, Cal., V. St. A., ubert. von: Willem 
Johannes Dominicus Dyck, Haag, Hochdruckschmiermittel. AuBer der im F. P. 770289; 
C. 1935.1. 1487 genannten HzPOt u. HxAs04 konnen noch die anorgan. u. organ. Deriw. 
des Se oder Te, sowie Monocarbonsaureester der Formel RfiO O R v  Verwendung finden. 
R1 u. R2 =  /1/%/gruppen u. konnen dio gleiche oder verschiedene Zalil an C-Atomen 
enthalten. R x soli mindestens 7 C-Atome besitzen. (Can. P. 357 650 vom 3/4. 1934,
ausg. 5/5. 1936. Holi. Prior. 4/4. 1933.) KONIG.

N. V. de Bataafsche Petroleum Mj., Haag, Schmiermittel erhalten Zusatze (6%) 
von Kondensationsprodd. von Polycarbonsauren (I) u. von mehrwertigen Alkoholen (II), 
die einen O.-Geh. < 2 7  Gewichts-%, yorzugsweise < 2 0 % , aufweisen. Ais I kommen 
z. B. in Betracht: polymerisierte hochmolekulare, ungesatt. Fettsauren, wiz Olsaure, oder 
Glyceride liochmolekularer, ungesatt. Fettsauren, die nach erfolgter Voltolisation ver- 
seift werden. Ais I I  finden Verwendung: Glycerin, Polyglycerin, Cetenglykol, Sorbit, 
Mannit, polymerisierte ungesatt. mehncertige Alkohole, wie Oleinalkohol. Der Viscositats- 
indez der Mineralóle wird durch diese Stoffe giinstig beeinfluBt. (F. P. 803 050 vom 
9/3. 1936, ausg. 21/9. 1936. Holi. Prior. 27/4. 1935.) KONIG.

Socony-Vacuum Oil Co., Inc., New York, ubert. von: Orland M. Reiff, Wood- 
bury, N. J ., V. St. A., Stockpunktsemiedriger werden erhalten, wenn man alkylsubsti- 
tuierte aromat. KW-stoffe in Ggw. eines Losungsm., wie Eg., mit einem verharzend 
wirkenden Mittel, wie Aldehyde [HCHO, Trioxymethylen], S, SCl2, gegebenenfalls mit 
konz. H^SO^ gemischt, behandelt. Die Rk. wird bei etwa 50° durchgefuhrt. Das End- 
prod. wird in einem Losungsm. (I), wie CClA, gel., mit Alkali gewaschen u. anschlieBend 
das I abdest. (A. P. 2052003 vom 23/5. 1935, ausg. 25/8. 1936.) K o n ig .

Shell Development Co., San Francisco, Cal., V. St. A., iibert. von: Franz Rudolf 
Moser, Amsterdam, Stockpunktsemiedriger fiir Mineralóle sind die Metallverbb. des 
Ti, Th, H f  u. Zr in der Yierwertigen Form mit hochmolekularen gesatt. oder ungesatt. 
ein- oder mehrwertigen Carbonsauren. Die Seifen werden in Mengen von 0,01—1,0% 
zugesetzt. Sie sind aktiyer ais die Seifen der zwei- oder dreiwertigen Metalle. (A. P. 
2055 417 vom 30/8. 1935, ausg. 22/9. 1936. Holi. Prior. 3/10. 1934.) K o n ig .

Triploil Mfg. Co., Inc., Dallas County, Tex., iibert. von: Henry G. Crowley, 
Fort Worth, Tex., und Edmund W. Riemenschneider, Canton, O., V. St. A., Rei-
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nigung von gebrauclitem Schmieról. Man mischt das Ol m it einem kolloidalen Adsorptions- 
mittel, z. B. kolloidalen Ton, erwarmt darauf die Misehung u. durchriihrt sie. Nach 
Unterbrechung der Warmezufuhr wird vom Boden des Behalters her W.-Dampf ein- 
geleitet, wodurch fliichtige Bestandteile entfernt werden. Darauf kiihlt man die 
Misehung durch direkte Beriihrung mit durehgeleiteten Kuhlgasen oder indirekt-en 
Wiirmeaustausch m it W. u. filtriert die derart behandelte Misehung. (A. P. 2 045 216 
vom 6/2. 1933, ausg. 23/6. 1936.) N it z e .

Deutsche Gasolin A.-G., Berlin, Regenerieren von Altol durch Behandeln des 
Oles mit verhaltnismiiBig groBen Mengen (6—30%) konz. IhSO , bei Tempp. -< —2° 
(bis —35°). Das Altol kann vor der Saurebehandlung mit leichteren Olen verd. werden. 
(F. P. 803450 vom 13/3. 1936, ausg. 30/9. 1936. E. P. 451760 vom 12/3. 1936, ausg. 
10/9. 1936. Beide D. Prior. 14/3. 1935.) ICONIG.

Sinclair Refining Co., New York, N. Y., ubert. von: Eugene C. Berthel, Floss- 
moor, 111., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralólen. Ais Losungsmm. fiir die Ent- 
paraffinierung von Mineralólen werden Ester der Propionsiiure, Buttersauren, Valerian- 
sauren oder Capronsauren, die hóher ais die Athylester der genannten Sauren sd., wie 
die Propyl- oder Butylester, yerwendet. (A. P. 2 056 723 vom 5/7. 1934, ausg. 6/10.
1936.) J .  Sc h m id t .

Union Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Lyle Dillon, Los Angeles, 
und Claude E. Swift, Glendale, Cal., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralólen. Die 
Mineralole werden m it Propan verd. u. zwecks Abscheidung des Paraffins gekiihlt. 
Darauf wird das Behandlungsgemisch zur Erhohung der Absetzgeschwindigkeit des 
Paraffins einem hochgespannten elektr. Feld ausgesetzt. Man kann auch zunachst einen 
Teil des Paraffins ohne elektr. Einw. durch Absetzen entfernen u. darauf die restliche 
Lsg. einem elektr. Feld aussetzen u. das hierbei abscheidbar gewordene Paraffin durch 
Filtration entfernen. (A. P. 2 053 552 vom 17/7. 1933, ausg. 8/9. 1936.) J . SCHMIDT.

Union Oił Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Philip Subkow, Los 
Angeles, Cal., V. St. A., und Harmon F. Fisher, Entparaffinieren von Mineralólen. Der 
bei der Entparaffinierung von Mineralólen mit Hilfe von Lósungsmm. erhaltene Paraffin- 
kuchen wird nach Abtrennung des paraffinfreien Oles einem hochgespannten elektr. 
Feld ausgesetzt, wodurch die in dem Kuchen noch enthaltenen Olteilchen an die Ober- 
flache des Kuchens wandern u. dann leieht entfernbar sind. Vorr. (A. PP. 2054273
u. 2 054 075 yom 26/12. 1933, ausg. 15/9. 1936.) J . Sch m id t .

Texas Co., New York, iibert. von: Edwin C. Knowles, Beacon, N. Y., V. St. A., 
Entparaffinieren von Mineralólen. Ais Losungsmm. werden Gemische yon aliphat. 
Ketonen mit 7—10 C-Atomen u. aliphat. Ketonen mit bis zu 6 C-Atomen yerwendet. 
Ais Ketonc m it 7—10 C-Atomen sind geeignet: Dipropylketon, Propylisobutylketon, 
Methyl-n-hexylketon, Athyl-n-amylketon, Athylisoamylketon. Man lost z. B. das Blineralól 
in einem Gemisch von 80% Methylisobutylketon u. 20% Dipropylketon, scheidet bei 
—23° das Paraffin aus u. erhalt nach Abscheiden des Paraffins u. des Losungsm. ein 01 
mit einem Stockpunkt von —23°. (A. P. 2 054429 vom 7/5. 1935, ausg. 15/9.
1936.) J. Sc h m id t .

Texas Co., New York, iibert. von: Edwin C. Knowles, Becon, N. Y., V. St. A., 
Entparaffinieren von Mhieralolen. Die Entparaffinierung wird bei etwa —18° mit 
Dialkylathern des Athylidens, wie Dimethyl-, Diiithyl- oder Dipropylather des 
Athylidens, ais Losungsmm. diirchgefiihrt. (A. P. 2054430vom  11/5. 1935, ausg. 15/9. 
1936.) J . Sc h m id t .

Texas Co., New York, iibert. von: Ernest Frank Pevere, Beacon, N. Y., V. St. A., 
Entparaffinieren von Mineralólen. Mineralóle werden bei etwa —18° m it Methylal ais 
Losungsm. entparaffiniert. An Stelle von Methylal sind auch andere Dialkylather des 
Methylens yerwendbar. (A. P. 2 054 775 Tom 7/5.1935, ausg. 15/9.1936.) J . S c h m id t .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Verbesserung 
von asphaltartigeyi Stoffen. Asphaltartige Stoffe, die aus Teeren oder Mineralólen oder 
aus den Prodd. der spaltenden Hydrierung von Kohle, Teeren, Mineralólen oder bei 
der Polymerisation ungesatt. Verbb. erhalten werden, werden in ihren Eigg. dadurch 
Yerbessert, daB man sie bei Tempp. von 150—400° u. Drueken yon 200—500 a t in Ggw. 
von Katalysatoren wie Oxyden oder Sulfiden der 6. Gruppe des period. Systems einer 
Hydrierung unterwirft. Die Behandlungsdauer ist von Fali zu Fali durch yorherige 
Verss. zu bestimmen. Vorzugsweise arbeitet man in der Weise, daB hóchstens 5—20% 
der Ausgangsstoffe in fliichtige Verbb. ubergefuhrt werden u. der O-Geh. nicht um mehr 
ais 35—40% yerringert wird. Die Prodd. dienen ais StraBenbelag. — Aus dem bei
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der spaltenden Druckhydrierung einer bitumenkaltigen Kolile anfallenden Schlamm 
werden die festen Anteile durch Zentrifugieren abgetrennt. Der Riickstand enthalt 
50%  Ol, 25% Harze u. 25% Asphalte (Erweichungspunkt 25°; O-Geh. 3,5%). Man 
setzt nun 2% W S2 zu u. lafit wahrend 2 Stdn. H  unter einem Druek von 150 a t u. 
bei einer Temp. von 250° einwirken. Hierbei entstehen 5% unterhalb 350° sd. Anteile, 
die durch Dest. entfernt werden. Der Erweichungspunkt des erhaltenen Prod. betragt 
35°, sein P. 48° u. sein O-Geh. 2,85%. (F. P. 798 084 vom 22/11. 1935, ausg. 
8/5. 1936. D. Prior. 24/11. 1934.) Sc h w e c h t e n .

Arthur Ryner, London, England. Herstdlung von SlrajJcndecken. Auf die StraCen- 
bettung wird Zementmórtel aufgebracht, welcher vor dem Abbinden m it einer Schicht 
aus grobkornigem Gestein u. Zement bedeckt wird, welche sieh spater fest mit der 
Unterlage verankert. Die Hohlraume zwischen dem Gestein werden dann mit einer 
bituminósen M. ausgefiillt. (E. P. 448112 vom 28/11. 1934, ausg. 2/7. 1936.) H o f fm .

Sociśtś de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Frankreich, 
Strafienbekig. Dem mit einem Fiillstoff zu versetzenden Teer wird eine Mischung aus 
Kolophonium, fossilem Harz u. einem Teerol oder Terpentinól zugegeben. Die Menge 
des Zusatzes richtet sieh nach der A rt des Teers u. des Fullstoffs. (F. P. 46 316 vom 
9/1. 1935, ausg. 30/4. 1936. Zus. zu F. P. 762 692; C. 1934. II. 888.) Sc h w e c h t e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (Jberzugs- und Ausfiillmasse, 
bestehend aus einer wss. Bitumendispersion (I), die mittels eines in W. unl. Emul- 
gierungsmittels hergestellt ist, u. gepulvertem cellulosehaltigem Materiał, wie Sagemehl, 
Baumwoll- oder Papierstaub o. dgl., z. B. aus einer I, die aus 50 (Teilen) Petrolpech von 
40° Erweichungspunkt, 4 Huminsaure u. 46 W. zusammengesetzt ist, u. 6%  Hain- 
buchensagemehl. (E. P. 441879 vom 27/7. 1934, ausg. 27/2. 1936.) . Sa r r e .

Adalbert zikmund, Budapest, Kunslmasse. Bitumina, die asphalt-, pech-, teer- 
artige Bestandteile u. dgl. enthalten, werden, gegebenenfalls nach dem Blasen mit 
0 2-haltigen Gasen, m it gegebenenfalls noch feuchtem, Si-reiehem u. 0 2-armem Schlamm, 
z. B. Sapropelschlamm, gemischt u. auf Tempp. oberhalb 100° u. bis zu 200° erhitzt. 
Die M. dient insbesondere ais Sirapenbelag, auf dem Fahrzeuge nicht rutschen. (TJng. P. 
115 014 Tom 14/6. 1935, ausg. 1/10. 1936.) Ma a s.

[russ.] Karl Karlowitsch Dubrowai und A. B. Scheinman, Das oxydative Spalten m it Dar- 
legung einer neuen Theorie iiber die S truk tu r von Kohlenwasserstoffverbindungen. 
M oskau-Leningrad: Onti. 1936. (394 S.) Rbl. 9.00.

Josef Heinrich Oberbach und Pauer, Ober die Żusammensetzung von Erdólasphalten. Berlin: 
Allg. Industrie-Verl. 1936. (104 S.) gr. 8°. M. 5.20.

[rllSS.] Michaił Abramowitsch Weller, Der Hydrotorf. Der technologische ProzeB der Torf- 
gewinnung und seine Organisation. 3. umgearb. u. erg. Aufl, M oskau-Leningrad: Onti.
1936. (379 S.) Rbl. 5.75.

Haadbuch der internationalen Petroleum-Industrie. Hrsg. v. Julius Mossner. 1936/37, Bd. 1. 
B erlin: Finanz-Verl. 1936. 8°. I. Dio deutsche Kraftstoffw irtschaft. XL. (471 S.) 
Lw. M. 20.—.

Das osterreichische Erdol. Hrsg. un ter d. redaktionellen Leitg. der Obersten Bergbehorde, 
Bundesministerium fu r H andel und Verkehr. Baden bei W ien: W irtschaftsverl.- u. 
Zeitungs-Ges. m. b. H . 1936. (64 S.) gr. 8°. 1.50; geb. 1.80.

XX. Sprengstofle. Ziindwaren. Gasschutz.
William Macnab, Der Chemie-Ingenieur in der Sprengslojjindustrie. Einzelheiten 

der Herst. von Schwarzpulver, Nitrocellulose, Nitroglycerin, rauchlosem Pulver, Tn- 
nitrotoluol, Ammoniumnitrat sowie von Schwefel- u. Salpetersaure. (Trans. Instn. 
chem. Engr. 13. 9—13. 1935.) Sc h lo tzer .

F. Foulon, Saurepumpen fu r  die Sprengstoffinduslrie. Neuerungen im Bau saure- 
fester Pumpen werden besprochen. Ais Materiał sind Thermisilid u. die K R U P P s c h e n  
saurefesten, hitzebestandigen u. rostsicheren Stahle (V 2A, V 4A, V 6A) geeignet. 
Fiir Armaturen konnen auch Aluminium bzw. dessen Legierungen, wie Silumin u. 
Hydronalium, sowie zihkfreie Phosphorbronze rerwendet werden. (Z. ges. SchieB- u. 
Sprengstoffwes. 31. 331—32. Okt. 1936.) S c h lo t z e r .

H. Mohler und J. Pólya, Chemische Kampfstoffe■ II. LicJitabsorption in Be- 
ziehung zur chemischen Konstilution. (I. vgl. C. 1936. I. 4241.) In  Fortsetzung der 
friiheren Verss. wurden erneut Absorptionsspektren einiger Gruppen von Kampfstoffen 
aufgenommen. Ein Ygl. der Kurven von Bromaceton u. Brommethyliithylketon mit der-
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jenigen des Acetons ergibt eine Erhohung u. Verschiebung des Mażiinuins bei 274,5 m/i 
naeh Rot. Ahnliches wurde auch beim Vgl. von oi-Brom- u. oj-CKloracetophenon mit 
Acełophenon ais Modellkorper beobachtet, nur daB dio Absorptionsyerhaltnisse der
3. Bandę bei —240 m/t hier wenig eindeutig sind. Bei der Gruppe Benzylcyanid, Benzyl- 
chlorid, Benzylbromid, Xylylbromid u. <x-Brombenzylcyanid ist der Bzl.-Habitus deutlich 
zu erkennen; die Oszillationsfeinstruktur yerschwindet durch Belastung des Bzl.- 
Kemes m it Halogen in einer Seitenkette. Die Absorption der Verbb. Aihylarsindichlorid, 
Chlorvinylarsindichlorid, Dichlormnylarsinchlorid, Trichlorcinylarsin im Vgl. zu AsCl3 
ais Modellkorper ist weniger charakterist. ais dio der obigen Verbb.; immerhin sind noch 
deutlich Inflexionen zu erkennen. Die chem. Verwandtschaft zwischen Clark I  u. I I  
kommt auch in ihren Absorptionsspektren, die 3 Inflesionsgebiete zeigen, zum Ausdruck. 
Phenarsazinchlorid laBt naeh einer flachen, wenig deutlich ausgepragten Vorbande 
ebenfalls 3 Absorptionsgebiete erkennen. Die Form der Kurye von Lost ist wenig spezif., 
der Verlauf ist ahnlich dem des H2S in Hexan. Die Absorptionskurven von Chlor- 
ameisen-sauremethylester u. Perstoff beginnen beide flach, zeigen einen Knickpunkt wie 
Na-Formiat, nieht aber Ameisensaure, u. steigen dann steil an. Die Kurve des Chlor- 
pikrins zeigt bei 276 mfi ein breites Band, das der NOo-Gruppe zugeordnet wird, u. ein 
scharfes Minimum bei 250 m//. — Bei der UV-Belichtung von Clark I  u. I I  in Hexanlsg. 
treten Triibungen auf, die naeh 12—24 Stdn. Stehen im Dunkeln wieder yerschwinden. 
Bei wiederholter Belichtung tr itt  die Erscheinung yerzogert auf. Weitere Einzelheiten 
im Original. (Helv. chim. Acta 19. 1222—39. 1/12. 1936. Ziiricb, Chem. Labor. d. 
Stadt.) Be r s in .

H. Mohler und J. Pólya, Chemische Kampfsto/fe. III . Spcktroskopiscker Nachweis. 
(II. vgl. yorst. Ref.) Auf Grund der in der obigen Arbeit mitgeteilten Messungen wurde 
eine Kuryentafeł der Kampfstoffe, berechnet naeh dem prozentualen Extinktions- 
koeff. Ep (Cj, =  g/100 ccm), zusammengestellt. Diese prakt. bedingte Darst. hat jedoch 
den Nachteil, daB die Kurven gewisser, sehr ahnlieher Yerbb. mehr oder weniger zu- 
sammenfaUen. Der untersuchte Spektralbereich wrurde in 4 Abschnitte (>340 m//, 
340—290 m/i, 290—260 m/i u. <260 m/i) unterteilt, in denen die Kampfstoffkuryen 
charakterist. Sonderheiten aufweisen. SehlieBlich werden im Hinblick auf die Móglich- 
keit des Vork. yon ahnlich absorbierenden Tamstoffen die charakterist. Punkte der 
einzelnen Kuryen tabellar. zusammengestellt. Der spektroskop. Nachw. der Kampf
stoffe kann an //eranextrakten naeh H a r t l e y -Ba ly  erfolgen. Da Lost im unter- 
suehten Spektralbereich keine sehr charakterist. Absorption aufweist, soli diese Verb. 
noch im Vakuumspektrographen untersucht werden. (Helv. chim. Acta 19. 1239—42. 
1/12. 1936.) B e r s in .

Weidner, Beitrage zur Entgiftung. V. Mitt. iiber Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Prazis und der Forschung auf dem Gasschułzgebiełe. (Vgl. MUNTSCH, C. 1935- II. 880.) 
Es werden die Vorzuge der Verwendung von Losantin gegen Dichlordiathylsulfid bei 
der Gelandeentgiftung u. von Chloramin bei der Hautentgiftung bzw. Entgiftung yon 
Kleidungsstucken gegeniiber der Verwendung von Chlorkalk bcschrieben. Zur Zer- 
stórung von Dichlordiathylsulfid im Laboratorium ist rauchende H N 0 3 geeignet, doeh 
ist schon bei einigen ccm Kampfstoff wegen der heftigen Rk. u. Bldg. von weiteren 
Gasen Vorsicht geboten. Entgegen den Angaben von HoRIGER (C. 1935. I. 3501) 
konnte eine Entgiftung von Dichlordiathylsulfid durch Persil selbst bei tagelanger 
Einw. nieht festgestellt werden. Dagegen konnte eine entgiftende Wrkg. einer Misehung 
von Persil u. A ta (1: 1) gegen fl. Griinkreuzkampfstoffe (Perstoff) bestatigt werden; 
die Wrkg. erklart sieh wohl aus der Entw. yon NH3 beim Anriihren dieser Misehung. 
(Gasschutz u. Luftschutz 6 . 133. Mai 1936. Militararztliehe Akademie, Gastherapeut. 
Abt.) CORTE.

Tadeusz Urbański, Ober die Schlagempfindlichkeil der Explosivsloffe. I. Unler- 
suchungsmethoden. Yf. unfcerzieht die bekannten Verff. zur Prufung der Schlag- 
cmpfindlichkeit yon Explosivstoffen einer krit. Prufung. Bei der Anwendung des 
App. naeh L e n z e  u . K a s t  muB man yor dem Vers. einige Sehlage yorgeben u. zwar 
bei Unters. sehr empfindlicher Stoffe insgesamt ca. 10 mkg, bei Unters. weniger empfind- 
licher Stoffe ca. 50 mkg. Bei sehr hartem Materiał kann man die Zahl dieser Sehlage 
herabsetzen. Jedenfalls muB die Vorbehandlung solange durchgefiihrt werden, bis 
keine weitere sichtbare Verformung der Stempel mehr eintritt. Fiir jedes angewandte 
Gewicht u. jede Fallhohe muB man die Ruckprallhohe kennen, um die yon dem Fall- 
hammer wirklich geleistete Arbeit in mkg/qcm berechnen zu konnen. Man muB ferner 
stets zwei App. abwechselnd benutzen. Fur jeden Vers. sind 0,01—0,02 g Substanz



1352 H IXI. L e d e r . G e r b s t o f f e . 1937 . I .

erforderlich; vor dem Vers. zerkleincrt man auf ca. 0,1 mm TeilchcngroBe. Nacli 
jedem Scklag muB der App. gereinigt u. von Spuren heftiger StoBe befreit werden. 
Genau kann die Schlagempfindliehkeit nur bestimmt werden, wenn man mindestens 
zwei genau bekannte Fallhóhen anwendet: die Mindesthohe, die noch 10% Explosionen 
ergibt u. die groBte Hohe, die 50°/o Explosionen ergibt. Diese Fallhohengrenzen miissen 
auf Grund von mindestens 10 Schlagcn ermittelt werden. Durch Anwendung von 
Standardsubstanzen kann die Genauigkeit der Proben verbessert werden; ais solche 
Vergleichssubstanzen, dio parallel mit der untersuchtcn angewandt werden u. dereń 
Verh. unter den yerschied. Bedingungen bes. genau festgelegt sein muB, eignen sich 
z. B. Hexogen (fiir sehr empfindliche Substanzen) u. Pikrinsaure (fur weniger empfind- 
liche Substanzen). Ob Explosion erfolgt ist, kann nach dem Gerausch, nach Rauch- 
ansatz oder Oxydation der Metalloberflachen, in unsicheren Fallen auch naeh dem 
Brandgeruch beurteilt werden. (Przemysł Chem. 20. 117—27. 1936. Warschau, Techn. 
Hochsch., Inst. f. Technologie der Sprengstoffe.) R. K. MULLER.

Państwowa Wytwórnia Prochu, Pionki, Polen (Erfindcr: Jerzy Kardaszewicz 
und Tadeusz Wesołowski, Polen), SlabUisierung von Pentaerythrittdranitrat (I). 
50 kg I werden in 105 1 Aceton gel. u. am RuekfluBkuhler 1—4 Stdn. unter Zugabe 
von 0,25— 1% K 2C03 bei Siedetemp. (61°) gekocht, dann sehr langsam mit W. bis 10° 
abgekuhlt, durch Leinenfilter oder Filterpresse filtriert u. 15 Min. m it W. von 65° aus- 
gewasehen. Die erste Krystallisation gibt eine Ausbeute yon 34 kg. (Poln. P. 22322 
yom 21/11. 1934, ausg. 21/12. 1935.) K au tz .

Aktiebolaget Siefvert & Fornander, Kalmar, Schwedcn (Erfinder: L. E. Larsson). 
FeudUigkeiłsbesłandige Reibflachen, insbesondere fiir Ziindhólzer. Ein in W. unl., aber 
in einem geeigneten organ. Losungsm. 1. u. nach dem Verdampfen des Losungsm. er- 
hartendes schwer brennbares oder unbrennbares organ. Bindemittel wird in dem organ. 
Losungsm. gel. u. mit den fiir die Reibflacho erforderlichen akt. Stoffen, insbesondere 
P, yermiseht. Das so erhaltene Gemisch wird, gegebenenfalls nach Zusatz yon Fiill- 
stoffen, auf eine Unterlage gebracht oder zu Ziindstrcifen yerformt. Ais Bindemittel 
dient entweder ein Celluloscester einer organ. Saure, wio Eg. bzw. eine andere Fett- 
siiure, oder auch ein Celluloseatlier. Phenolformaldehydharze eignen sich ebenfalls 
ais Bindemittel. Man kann ferner ein Gemisch eines Ćelluloseesters mit einem oder 
mehreren anderen Estcrn, Athem u./oder Kunstharzen yerwenden. Fur Dauerreib- 
flaehen eignet sich z. B. folgende Zus.: 45 (Teile) roter P ; 30 Schwefelantimon; 10 Glas- 
pulver; 15 Resol u. 15 A. (Schwed. P. 86 737 vom 22/11. 1933, ausg. 30/6.
1936.) Dr e w s .

Rudolf Petruśka, Tschechoslowakei, Impragnierung von Strcichhólzem gegen 
Feuchtigkeit u. Selbstentziindung, dad. gek., daB man die fertigen Streichholzer ohne 
yorheriges Eintauchen in Paraffin, 1/„ Sek. lang 1—2 cm derselben in eine 120—140° 
h. Fl., welche aus gleichen Teilen Harzen, z. B. Kolophonium u. Carnaubawachs, be
steht, eintaucht. (Tschechosl. P. 51247 vom 20/6. 1932, ausg. 25/4. 1935.) K au tz .

Aktiebolaget Nordiska Armaturfabrikerna, Stockholm, Kunsilicher Nebel. 
Man yerspriiht ein Gemisch von rauchender H2S04 u. HN 03. Das Gemisch besteht z. B. 
aus rauchender H 2S04, die mit konz., zweckmaBig 100%ig. HN 03, in Mengen von
5— 15 Gew.-% yersetzt wird. — Hierzu vgl. Schwed. P. 85387; C. 1936. I. 4862. 
(Schwed. P. 87121 yom 9/5. 1935, ausg. 11/8. 1936.) D r e w s .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
J. S. Mosskowa, Einfluj3 verschiedener Ascherbedingungen auf den physikaliscli- 

chemischen Zustand der Blópe. Vf. teilt mit, daB beim Kalken yon BlóBen die Fibrillen 
eine chem. Yeranderung erfahren. Sie besteht in der Auflosung der „zwischenfibrillaren“ 
EiweiBsubstanz u. in der Desaggregierung des Kollagens. Die Auflosung der „zwischen- 
fibrillaren“ EiweiBsubstanz yolłzieht sich in der Hauptsache wahrend der ersten 4 bis
5 Tage der Kalkung, die Hydrolyse dagegen geht sehr langsam vor sich. Durch Zu- 
geben yon Natriumsulfid zur Kalklsg. wird wcder die Auslosung der „zwischen- 
fibrillaren“ EiweiBsubstanz noch die Kollagenhydrolyse wesentlich yerstarkt; da
gegen wird die Schwellung der BlóBe wesenthch yerstarkt u. zwar schon bei einem 
Zusatz yon 0,5— 1 g Na2S pro Liter. Es wird festgestellt, daB Na2S auf die EiweiB
substanz losend wirkt. ohne sie zu hydrolysieren, daB Calciuinhydroxyd jedoch stark 
hydrolysierend wirkt. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.:



Zentralny nautsehno-issledowatelski Institu t koshewennoi Promyschlennosti. Sboraik 
Rabot] 1936. Nr. 9. 36—55.) ' Schacho w skoy .

J. D. Kawersnewa und J. s. Mosskowa, Einflufi der Quellung au f die Eigen- 
echaften von fcrtigem Leder. Es wird festgestellt, daB dio Quellung des Kollagens in 
alkal. Medien von wesentliehem Einfl. auf den Zustand des Kollagens ist; auf die Eigg. 
des fertigon Leders wirken sieh jedoch die erlittenen Veriinderungen wesentlieh schwaeher 
aus. Lsgg. von Ca(OH)2 bewirken bei gleieher Normalitat geringere Veranderungen 
ais Lsgg. von Na2S u. NaOH. Mit zunehmender Behandlungsdauer der BloBe mit 
den liier untcrsuehten Lsgg. (bis 8 Tage) u. mit Steigerung der Konz. (bis 5 g/l) nimmt 
die (Juellung der Faser zu. Gleiehzeitig werden aber auch deutliehe Veriinderungen 
der physikal. u. chem. Eigg. der Kollagensubstanz beobachtet, so z. B. die Zunahme 
der Zerfaserung u. der Elastizitat der Gewebe u. Abnahme der „Verkochungstempe- 
ratur“ . Bei BloBen in Quellungszustanden, die zwar ubereinstimmen, jedoch durch 
verschiedene Quellungsmittel hervorgerufen worden sind, sind die Eigg. des Kollagens 
u. des Leders verschieden. So bewirkt z. B. Ca(OH)2 eine geringere Quellung ais Na2S; 
trotzdem ist die mit Kalk behandelte BloBe viel lockerer (poroser) u. das Leder ist 
plastischer, zeigt gróBerc Dehnung u. groBere Benetzbarkeit, ais wenn mit Na2S oder 
NaOH gearboitet worden wiire. Diese Tatsachen sprechen dafiir, daB eine Beziehung 
zwischen dem Quellungszustand u. dem Grad der physikal. Veranderung von Kollagen 
u. Leder nur dann bestehen kann, wenn die Quellung jeweils mit demselben Agens 
durchgefuhrt worden ist. Es wird betont, daB der (Jucllungszustand ais solcher noch 
keine eindeutige Aussage gestattet iiber physikal.-ehem. Veranderungen, wenn die 
Quellung durch versehied. Mittel veranlaBt ist. (Zentr. wiss. Forseh.-Inst. Leder- 
Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautsehno-issledowatelski Institu t koshe
wennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1936. Nr. 9. 67—87.) SCHACHOW SKOY.

G. Ju. Warschawski und A. I. Shiwowa, Dreiplwsenmetlwde der vegetabilischcn 
Gerbung ton JCalbs- mul Schweinehauten. Es werden Arbeitsvorschriften fiir die in der 
Obcrsehrift genannte Meth. gegeben. (Leder- u. Schuhwarenind. d. SSSR. [russ.: 
Koshewenno-obuwnaja Promysehlennost SSSR] 15. Nr. 8. 49—50. Aug. 1936.) Schach .

G. A. Arbusow, S. N. Simin und M. G. Russakow, Beschleunigte Fafigerbung 
von Juchten-Fahlleder mit Fichtenrindenexlrakt. Es werden Arbeitsvorschriften fiir 
eine Vorbehandlung der BldBe mit Chromsalzen u. darauffolgende Gerbung mitgeteilt. 
(Zentr. wiss. Forach.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautsehno- 
issledowatelski Institu t koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1936. Nr. 9. 
88—99.) SCHACHOW SKOY.

G. A. Arbusow, Ober die Fixierurg der Gerbsloffe der Sulfitcellułoseeztrakte und 
der Gerbstoffe der Eichenholzexlrakłe bei dereń Kombinierung. Vf. untersucht die Vor- 
gange beim kombinierten Gerben mit Sulfitcellulose- u. Eichenextrakten. Beim ge- 
treimten Gerben wird fcstgestellt, daB bei Nach behandlung der mit Sulfiteellulose- 
extrakten (Ampetsch, Amsok) gegerbten BIóBen mit Eichenextrakten eine teilweise 
Verdrangimg der Ligninsulfosauren stattfindet. Dieser Effekt ist pH-abhangig u. bei 
P h =  4 am gróBten. Wird hingegen die Gerbung in umgekehrter Reihenfolge durch- 
gefuhrt, so werden die Tannide der Eichenextrakte teilweise durch die Ligninsulfo- 
siiuren verdrangt. In  beiden Fallen wird bei der Nachgerbung weniger Gerbstoff auf- 
genommen, ais von nieht vorgegerbter BloBe aufgenommen wiirde. Beim Gerben mit 
Mischungen der beiden E strakte ist dic Aufnahme der Tannide geringer. Die Er- 
niedrigung der Gesamtaufnahme geht auf Kosten beider Komponenten. Die Er- 
niedrigung der Aufnahme der „Eiehentannide“ aus Mischungen ist pn-unabhangig, 
wahrend die Aufnahme bei Sulfitcelluloseextrakten m it zunehmendem pji groBer wird. 
Bei ph =  6 ist die Aufnahme der Ligninsulfosauren sehr gering. (Die Herkunft der 
Sulfitcelluloseextrakte spielt liierbei eine Rolle.) (Zentr. wiss. Forseh.-Inst. Leder- 
Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautsehno-issledowatelski Institu t koshewennoi 
Promj^ehlennosti. Sbornik Rabot] 1936. Nr. 9. 100— 19.) SCHACHOW SKOY.

— , Verschiedene Herstellungsierfahren. Kurze Beschreibung der Herst. von 
chromgaren Lackvachetten yon der Rohhaut bis zum fertieen I^eder. (Cuir techn. 
25 (29). 322—23. 15/10. 1936.) M e c k e .

Paul I. Smith, Uber Methoden utul Verfahren in der FeinleJeriiuluslrie. Vf. be- 
spricht eingehend den EinfluB der Weiehe u. des Zusatzes von Desinfektionsmitteln. 
Femer erklart Vf. den EnthaarungsprozeB mittels Sehwode bei Schaffellen. (Hide and 
Leather 92. Nr. 20. 15— 16. 28—30. 14/11. 1936.) Me c k e .
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Frederic L. Hilbert, Quebrachohok. Angaben iiber die Zerstórung von Que- 
brachoholz durch Holzwiirmer u. Faulnis, wodurch erhebliche Gerbstóffyerluste hervor- 
gerufen werden. E in yerfaultes Holz enthielt nur 14,55% Gerbstoff gegeniiber 21,78% 
bei gesundem. (Hide and Leather 92. Nr. 20. 18. 30—31. 14/11. 1936.) Me c k e .

M. N. Karpman, EichenJiolzeztrakt aus minderwertigem Rohmaterial. Es werden 
Extraktionsverss. m it minderwertigem Eiehenholz (yerfaultes Holz, Jungholz) aus- 
gefiihrt. Die erhaltenen Extrakte sind dunkler gefarbt ais die n. erhaltlichen. Folgende 
Daten werden angegeben: E strak t aus n. Materiał: pa =  4,3; unlosl. Bestandteile 
(nach K u b e ł k a ) 9,56%. Faulholz: PH =  3,8; unlosl. Bestandteile 16,1%. Diinn- 
holz: pn =  4,0; unlosl. Bestandteile 10,2%. Ausbeute an E strak t aus 1 cbm Holz: 
Faulholz 16,7 kg; Jungholz (16—30 Jahre) 14,1 kg; n. Holz (120—150 Jahre) 18,5 kg. 
Uber die gerber. Eigg. dieser E strak te liegen noch keine Angaben vor. (Leder- u. Schuh- 
warenind. d. SSSR [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlennost SSSR] 15. Nr. 8. 
51—52. Aug. 1936.) S c h a c h o w sk o y .

A. Pamfilów und Je. Rossljakowa, Bestimmung der Elastizitdt von Deckfarben. 
Die zur Lederfarbung gebrauchsfertig m it W. verd. Caseindeckfarbe wird auf einen 
Gummistreifen 10 X 0,8 cm aufgetragen, iiber H2S04 15 Min. getrocknet u. dann noch
2 Schichten der Farbę aufgetragen. Die Probe wird hierauf im Dynamometer von 
SMIBNOW gedehnt u. beobachtet, bei welcher Dehnung auf dem Oberzug Risse mit der 
Lupę wahrzunehmen sind. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promyschlennost organitscheskoi 
Chimii] 1. 621—22. Mai 1936.) '  SCHONFELD.

Jacąues Lamy, Zur Frage der Wasserdeckfarben. Vf. unterzieht die Arbeit yon 
R u n d l e  (C. 1936. II . 3872) einer Kritik, u. zwar glaubt Vf., daB die analyt. Daten 
iiber Deckkraft u. Viscositat fiir die Praxis nicht die Bedeutung haben, die R u n d ł e  
festgestellt bat. Vor allen Dingen soli die Best. der Viscositat kein Kriterium fiir die 
Qualitat einer W.-Deckfarbe sein. (Cuir techn. 25. (29.) 298—300.1/10.1936.) Me c k e .

Otto Rohm, Darmstadt, Herstellung ton Ledem mit einem hohen SchwefelgeJialt 
unter Verwendung von Polysulfidlsgg., dad. gek., daB man mit alkal. HCHO-Lsgg. 
yorgegerbtes Leder m it einer Polysulfidlsg. behandelt, dann einer Behandlung mit zur 
Sulfidbldg. befahigten Metallsalzlsgg., wie Lsgg. yon Fe"-, Fe"'- u. Zn-Salzen u. ge- 
gebenenfalls noch einer bekannten oxydierenden Nachbehandlung unterwirft. — 
Z. B werden aldehydgare, alkal. Leder in feuchtem Zustande mit 10 (%) einer Poly
sulfidlsg. m it 20 S-Geh. behandelt. Nach 1-std. Bewegen werden 15 Eisensulfatchlorid 
zugesetzt, dann gibt man noch 1,7 NaNO, in 5 W. gelost zu. Dann wird das Leder
1 Tag gelagert, ausgewaschen, gefettet, getrocknet u. zugerichtet. (D. R. P. 638 088
K l. 28a Tom 18/5. 1934, ausg. 9/11. 1936.) S e iz . _

Societa Anonyma Compagnia Continentale di Sellerie Ciclisticlie ed Affini, 
Mailand, Imjtrdgnieren von Leder, ijisbesondere ton Sohlleder, dad. gek., daB man das- 
selbe in eine 0,1 %ig. Na,B40 7-Lsg. eintauebt. (It. P. 324868 vom 25/10. 1934.) S e iz .

La Forestal Argentina, S. A. de Tieras, Maderas y Explotaciones Comerciales 
e Industriales, Buenos Aires, iibert. von: Fernando Fontana, Buenos Aires, Reinigen 
ron pflanzliehen Gerbstoffextraklen, dad. gek., daB man die w. Extrakte innerhalb von
2 Min. auf 10—15° abkiiblt, wodurch die suspendierten Koli. koaguliert u. durch mechan.
Abtrennen entfernt wyerden konnen. Die so behandelten E strakte eignen sich bes. zur 
Unterlederherst. (A. P. 2 058 303 vom 10/5. 1935, ausg. 20/10. 1936. Argentin. Prior. 
9/4. 1935.) ‘ Se iz .

North American Holding Corp. und Parshad Holding Corp., Syracuse, N. Y., 
ubert. von: Andrew Thoma, Cambridge, Mass., V. St. A., Fullmasse fiir  Schuhe. Kolo- 
phonium (I) wird auf etwa 175° F  erhitzt, worauf man l/ 20 (Gewichtsteile, berechnet auf 
die angewandte Menge I) Naphthalin u. V? Vaseline zugibt. Nachdem izmige Misehung 
erzielt ist, setzt man weiterhin noch Vs sulfoniertes Ricinusol in Form einer 10%ig. 
Lsg. u. darauf %  h. Seifenlsg. u./oder geąuollenes Tapiocamehl hinzu, mischt nun h. 
m it gemahlenem Kork, Sagemehl u. dgl. u. formt die k. M. zu Platten. Die M. wird fiir 
solche Schuhe yerwendet, bei denen Sohle u. Oberleder mittels eines Celluloseesters 
geklebt sind. (A. P. 2 056 236 vom 20/8. 1932, ausg. 6/10. 1936.) S c h w e c h t e n .

Spojene Tovarny na voskovand płatna firem M. Grab Synovś-Jindfich 
Klinger Akc. Spoi., Prag, Verwertung von Lederdbfallen durch Behandeln derselben 
m it einer wss. Kautschukemulsion m it Zusatz von Fuli- u. Farbstoffen, sowie Vulkani- 
sierungsmitteln, dad. gek., daB man dieses Gemisch bei etwa 100° so lange walzt u. 
knetet, bis die Feuchtigkeit yollkommen oder zum gróBten Teil yerdampft ist, worauf
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dann in bekannter Art vulkanisiert wird. Genannt ist ein Materiał fiir Kunstleder- 
sohlen, bestehend aus 60 (kg) Lederabfallcn (mit 22% W.-Geh.), 46 Kautsohukmilch 
(mit 33% Kautsehukgeh.), 1,4 S, 4,6 ZinkweiB, 15,0 Lithopon, 3,6 Stearinsaure,
0,4 Tetramethylthiuramdisulfid. Vulkanisiert wird bei 3 a t  zu 20 Ślin. Die Ausbeute 
ergab 123 kg Materiał, das 118 kg Trockensubstanz u. 5 kg W. enthielt. (Tschechosl. P. 
51123 vom 19/1. 1931, ausg. 25/4. 1935.) K autz.

Societe des Proeedes Ecla, Paris, Frankreich, Kunstlederartiges Erzeugnis. Eino 
aus einer Kautschukmilchmischung hergestellte Bahn, die auch eine Gewebeeinlage 
enthalten kann, wird mit einer Lsg. von SC12 in einem indifferenten Losungsm. behandelt 
u. noch, bevor das SC12 sieh zers. oder reagieren kann, m it W. benetzt, das seinerseits 
eine Zers. des SC12 horbeifiihrt, wodurch eino lederartige Oberflache erzielt wird. (E. P. 
448212 vom 19/9. 1934, ausg. 2/7. 1936. F. Prior. 18/10. 1936.) Ov e r b e c k .

Giuseppe Mezzadroli, Bologna, Italien, Herstellung von Kunstleder. Landwirt- 
schaftliche Nebenprodd., wie Gemiiseabfalle u. dgl. werden stark gepreBt. Die Riiek- 
stando dienen ais Feuerungsmaterial. Die PreBsafte werden mit gceigneten Bakterien 
geimpft, die Gluconsaure erzeugen, z. B. mit dem aus Mate isolierten Bakterium Glu- 
conicum Mezzadroli, mit dem Bakterium Xylinum. Die entstehenden Bakterienhaute 
werden zu Kunstleder, z. B. durch Gerbung m it Cr-Salzen, verarbeitet. Aus dem 
Riickstand der Garung laBt sieh durch Neutralisation mit Kalk, Eindampfen usw. 
Ca-Glitccmat gewinnen. (It. P. 292 905 vom 7/8. 1930.) N it z e .

XXII. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
A. E. Sandelin, Die Zummmensetzung des Synddikons. Das Syndetikon erwies 

sieh ais eine 51,2% HiO enthaltende Lsg. von Knochenleim, welche 3,3% NH4-Rhodanid 
u. etwas Sassafrasol ais Konservierungsmittel enthielt. (Suomen Kemistilehti 9. A. 
124—25. 25/11. 1936. Helsinki, Univ. [Orig.: finn.]) ROUTALA.

Hans Lowenthal, Neu-Isenburg bei Frankfurt a. M., Behandlung von Gelatine- 
flaschenkapseln. Man behandelt die trockenen oder feuehten Kapseln m it einer wss. Lsg. 
von Stoffen, wie z. B. A., CH,OH, Aceton o. dgl., die fiir sieh allein auf trockene Gelatine 
nicht ąuellend wirken. Die Kapseln bleiben bis zum Gebrauch in diesen Lsgg., wodurch 
sie sehr elast. werden u. in aufgezogenem Zustande sohnell trocknen. (E. P. 450144 
vom 4/1.1935, ausg. 6/8. 1936.) Sa r r e .

Industrial Patents Corp., Chicago, 111., iibert. von: Roy Ch. Newton und 
Frank L. De Benkelaer, Chicago, Ul., V. St. A., Trocknen von Leim- und Gelatine- 
losungen, dad. gek., daB man die Leim- u. Gelatinelsgg. auf fein zerkleinertes, trockenes 
Leimpulver, das sieh auf einem beweglichen Transportband befindet, auftropfen laBt, 
so daB jeder Leimtropfen von einer komigen Leimschicht umgeben ist u. dann nach 
dem Trocknen durch Sieben von dem trockenen Leimpulver trennt. Man erzielt hier- 
durch eine besonders rasehe Trocknung. (E. P. 451 749 vom 2/12. 1935, ausg. 10/9.
1936. F. P. 799 534 vom 18/12.1935, ausg. 15/6.1936. Beide: A. Prior. 12/6.
1935.) Se iz .

Marbo Products Corp., Chicago, iibert. von: Edouard M. Kratz, Gary, Ind., 
V. St. A., Traggetcebe fiir Gelatine- oder Caseinfolien. Ein Gewebestreifen aus grobem 
Musselin wird m it einem zweiten Streifen aus einem feineren Musselin mittels einea 
plastifizierten Nitrocellulosebindemittels verbunden. Auf die feinere Gewebesohicht 
wird nun ein Uberzug mit Hilfe einer pigmentierten Nitrocelluloselsg. angebracht. 
Zwecks Erzielung einer vóllig glatten Oberflache werden auf die pigmentierte Schicht 
weiterhin mehrere tlberzuge aus einem klaren, Butylstearat u. ein Weichmachungs- 
mittel enthaltenden Nitrocelluloselack angebracht. Um ein Verziehen des Gewebe- 
streifens zu vermeiden, wird schlieBIich auch die Unterseite des groben Gewebe- 
streifens mit einer pigmentierten Nitroeelluloseschieht versehen. (A. P. 2024 826 
vom 29/6.1933, ausg. 17/12.1935.) S c h w e c h t e n .

George H. Osgood und Russell G. Peterson, Tacoma, Wash., V. St. A., Sperr- 
hokJierstelluru/. Zum Verleimen der Fumiere wird ein Bindemittel benutzt, das aus 
einem Gemisch von aus Sehalen u. Hiilsen der Leguminosen, Kaffeebohnen, Datteln, 
Baumwollsamen usw. hergestellter Hemicellulose mit einem tiberschuB an Atzalkali 
u. CS2 besteht. Durch die Holzsauren der von diesem Bindemittel angegriffenen Holz- 
schicht wird der AlkaliuberschuB neutralisiert. Die Leimschicht ist wasserfest u. un- 
durchlassig. (A. P. 2 019 056 Tom 29/9.1933, ausg. 29/10.1935.) Gr a g e r .

87*



1356 H tti. . L e i m . G e l a t in e . K l e b m it t e l  u s w . 1937 . I .

Alexander Novoselski undAlexander Bersin, Riga, Herstellung ton zusammen- 
gesetzten Platten aus Fvmieren und anderen Malerialicn. Holzfurniere werden auf beidcn 
Seiten mit Papier, Pappe oder Papierni., unter Anwendung eines Leims, dem wasserdicht- 
oder feuerfestmachende Mittel zugesetzt sind, unter leichtem Druck bei etwa 100° ver- 
leimt. Durch den bei der Verleimung aus dem Klebemittel entstehenden Dampf werden 
die ihm zugesetzten Impragnierstoffe im Holzfurnier verteilt. Wird kein Holz fiir die 
Schichtplatten yerwendet, so kann Kaltleim bei niedriger Temp. yerwendet werden. 
(E. P. 452 207 vom 17/1. 1935, ausg. 17/9. 1936. F. P. 784252 vom 16/1. 1935, ausg. 
22/7. 1935. Lett, Priorr. 17/1. u. 13/3. 1934.) Gr a g e r .

National Adhesives Corp.. New York, N. Y., iibert. von: Alfred A. Halden- 
stein, North Plainfield, N . J., V. St. A., Starkeklebstoffe. Es wird ein Starkeabbau- 
prod. mit H 20 2, das in einem Starkę nieht losenden Losungsm. gel. ist, yermischt, 
so daB eine Dispersion von H ,0„ in Starkę entsteht. (A. P. 2 056 575 vóm 11/5. 1933, 
ausg. 6/10. 1936.) '  “ N it z e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington. Del., V. St. A., Herstellung ton 
SiarkeHebstoffen. Die bekanntc Alkalibeliandlung der Starkę findet in Ggw. von 
Alkylierungsmitteln fur die Starkę s ta tt; es sollen 0,2—0,75 Mol. des Alkylierungs- 
mittels je Mol. C6H 10O5-Gruppe in der Starkę angewendet werden. Die Alkalimenge 
soli zur Rk. des Alkylierungsmittels ausreichen. Ais Alkylierungsmittel werden genannt: 
Dimethylsulfat, methylschwefelsaures Na. Methylchlorid, Allylchlorid, Crotylehlorid, 
Athylchlorid, athylsehwefelsaures Na, Diathylsulfat, Dipropylsulfat, Methylathylsulfat, 
sowie hohere symm. oder asymm. Alkylsulfate oder Mischungen von Alkylhalogeniden, 
wie Methyl- u. Athylchlorid; chloressigsaures Na. Chloressigsaure, Cyclohexanol u. 
Chlorhydrin u. iiquivalente homologe Verbb. (E. P. 454963 yom 11/4. 1935, ausg. 
5/11.1936. A. Prior. 11/4. 1934.) N itze .

John MacLaurin. Ware, Mass., V. St. A., Klebstoff, bestehend aus tier. Leim 
u. einem Geh. an Glykolboraten, geringen Mengen an hygroskop. Stoffen. wie Glycerin, 
sowie Waehsen, insbesondere Spermol. (Can. P. 357259 vom 11/4. 1934, ausg. 21/4.
1936.) S e iz .

Leslie Vivian Donald Scorah. King’s Norton, Klebmittel zum Yereinigen von 
Celluloseestern m it Glas, yon Phenolaldehyd-, Hamstoffaldehyd- oder Vinylharzen 
miteinander, zur Herst. yon Fumierholz, von Kiebpapier, ais Sehliehte u. Verdickungs- 
mittel, bestehend aus Polyacrylsiiure. (E. P. 450 455 vom 15/1. 1935, ausg. 13/8.
1936.) ' P a n k ó w .

General Electric Co., New York, iibert. von: Frank M. Clark, Pittsfield, Mass., 
V. St. A., Kitt und Klebemittel. bestehend aus einer Mischung einer durch Erhitzen 
von cJiloriertem Diphenyl (I) m it 60% Cl-Geh. u. Metallseifen gewonnenen M. u. MineralOl. 
Z. B. yerwendet man eine Mischung aus 70 (Teilen) I, 15 Al-Stearat u. 15 Mineralol. 
(A. P- 2 056 826 vom 10/8. 1934, ausg. 6/10. 1936.) S e iz .

Rinaldo Colciago, Carate Brianza, Mailand, Metallkitt, bestehend aus einer Lsg. 
von 200—400 (g) Manillaharz in 500 A. u. einem Geh. an 8—12 Eisenfeilspanen sowie 
Glimmer. (It. P. 293 635 vom 19/5. 1930.) Se iz .

Detroit Gasket & Mfg. Co., iibert. von: George T. Balfe, Detroit, Mich.,
V. St. A., Dkhtung, bestehend aus einer Asbestschicht, auf die ein tjberzug aus Graphit
u. hierauf ein weiterer Oberzug aus Wasserglas oder Schellack aufgebraeht ist. (A. P.
2 055 471 yom 23/12. 1932, ausg. 29/9. 1936.) ’ Sc h w e c h t e n .

Henry Lowe Brownback, Horristown, Pa., V. St. A., Herstellung ton Dichtungs- 
mitidn fiir Dampfrohre, dad. gek., daB man trocknende Ole, wie Ricinusol, Leinól, 
Oliyenol, mehrere Stdn. auf 200° bis zur Entfemung der fliichtigen Bestandteile er
hitzt, mit- Aminen oder aromat. Phenolen yersetzt u. nach dem Erkalten m it inerten 
Fullstoffen, wie Asbest, Glimmer, Holzmehl yersetzt. Z. B. yerwendet man eine 
Mischung aus 100 (Teilen) 01, 0,5 Phenyl-a-naphthylamin u. 30 Fullstoffen. (E. P.
452 536 vom 30/7. 1935, ausg. 24/9. 1936.) Sf.iz .

Philip Carey Mfg. Co.. Oh., ubert. von: Albert C. Fischer, Chicago, 111.. V. St. A.,
Dichtungsmasse, enthaltend ais zahe, piast. Mischung hauptsaehlieh erdige Materialien, 
z. B. 75—95% Tone, Infusorienerde, welche mit einem nichttrocknenden 01 behandelt 
sind. — Zusatzstoffe sind Fascm, z. B. Ginster, Stroh, Haare, Asbest, Holz u. Seife.— 
Die geformtc M. kami einen faserhaltigen, bituminósen Ubcrzug erhalten. — Ais Ole 
dienen z. B. Baumwollsamen-, Rub- u- Fischol. (A. P. 1987 553 yom 10/1. 1930, 
ausg. 8/1. 1935.) Sc h r e ib e r .
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Wingfoot Corp., Wilmington, Dcl., V. St. A., Sdilaudididitungsmittel, bestehend 
aus einer wss. Dispersion von hydrophilen Koli., wie tier. Leim, Casein oder Hamo- 
globin, Weichmachungsmitteln, wie Polyglykol oder Tiirkischrotol sowie Latex. Z. B. 
yerwendet man eine Misehung aus 50 (Teilen) W., lCa/3 Gelatine, 331/3 Polyglykol. 
(E. P. 454316 vom 24/12. 1934, ausg. 29/10. 1936. A. Prior. 17/2. 1934.) S e iz .

Giuseppe Contardini, Turin, SdilaudulidUungsmiUel, bestehend aus einer Misehung 
aus 50 (Teilen) Glimmer, 25 Zuckcr u. 25 S, der man im Augenblick des Einbringens 
in den Schlauch W. zusetzt. (It. P. 292206 yom 6/8. 1930.) Seiz.

XXIV. Photograpłiie.
M. Blau und H. Wambacher, Bemerkungen zur Desensibilisierungtslhcorie von 

K. Weber. Vff. fiihren gegen dio Desensibilisicrungstheoric W e b e r s  (ygl. C. 1936.
II. 572) einige Beobachtungen an. Es wurde festgestellt, daB bei der Desensibilisierung 
von opt. sensibilisierten Platten m it Pinakryptolgelb wohl eine sprunghafte Abnahme 
der Desensibilisierung beim Ubergang vom Gebiet der Farbenempfindlichkeit zum 
Eigenabsorptionsgebiet des AgBr stattfindet, daB aber daruber hinaus im Gebiet noch 
kurzerer Wellenlangen weiter eino dauernde Abnahme der Desensibilisierung eintritt. 
Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Abnahme der Desensibilisierung
u. der Zunahme der Energie der wirkenden Strahlung (y-Strahlen, a-Teilchen). Es 
gchngt durch chem. Mittel, die der Regression des Ag entgegenarbeiten (Badcn von 
desensibilisierten Platten in Nitritlsg.) auf desensibilisierten Śchichten Empfindlich- 
keitssteigerungen zu erhalten. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem. 35. 211—15. 
Sept./Okt. 1936.) ' K u. Mey e r .

J. E. de Langhe, Zur Theorie der pholographisdien Enlmclcelbarkeil. (Vgl. C. 1936.
II. 3046.) Die Silberkeimtheorie u. die Oberflachenentladungstheorie werden be- 
sproehen u. diskutiert. Es wird gezeigt, daB letztere keine endgultigen Einwande 
gegen die Silberkeimtheorie bringen kann. Vf. betrachtet die Oberflachenentladungs
theorie ais Erwciterung der Silberkeimtheorie u. gibt ihr eine neue Fassung in Richtung 
der elektrokinet. Theorie der Elektrolytflockung koli. Lsgg.: Ein Emulsionskorn ist 
auch dann entwickelbar, wenn an den Oberfłachensilberionen ein bestimmtes negatives 
Schwellenpotential untersehritten wird, u. wenn die dadureh im ersten Entw.-Moment 
gebildeten Silberionen zu Keimen geniigender GróBe zusammentreten konnen. Es 
wird auf Grund dieser Anschauungen yersueht, eine Erklarung der groBeren Ent- 
wickelbarkeit eines geflockten gegeniiber der eines stabilen negativen AgBr-Sols zu 
geben. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem. 35. 201—10. Sept./Okt. 1936. 
Antwerpen [Anyers].) K u. Me y e r .

E. Elod und H. Berczeli, Zur Kennlnis der Bidiroinalgelalbie. I. Zur Klarung 
des spezif. Einflusses der Gelatine auf dic Licht- u. Gerbungsrk. bei Bichromatgelatine- 
folien werden 50 Gelatinesorten in Folien von 0,25 mm Dicke untersucht. Durch 
Loslichkeitsbestst. nach genau definierter Methode wird der EinfluB der Sensibilisierung 
mit Aiksilididiroma(lsgg., der Lagerung (Dunkelgerbung), des Chromatgeh. u. der Konz. 
der Lsgg. bestimmt. Zuruckdrangung der freien Chromsaure yerringert die Dunkel
gerbung; die Loslichkeitsbestst. gestatten zwar eine Charakterisierung der Gelatine
sorten, liefem aber keine konkreten Beziehungen. Die „seheinbare Lichtempfindlicli- 
keit“ (summar. Wrkg. der Lichtrk. u. der durch sie heryorgerufenen Gerbung) wird 
durch Best. der Dicke der gegerbten Schicht nach Auswaschen des 1. Anteils bzw. 
der Qucllung untersucht; sie ist fiir (NH4)2Cr04 gróBer ais fur KoCrO,, bei den Bi- 
chromaten ist die Differenz kleiner; sio ist maximal fiir Sehiehten mit 2%  K 2C’rO, bzw.
l,8°/o (NHJoCrO,. Bei denselben Konzz. liegen die Maxima fiir die Emiedrigung der 
Quellung durchgegerbter Sehiehten. Die Absolutwerte der „scheinbaren Liehtempfind- 
lichkeit1' schwanken fiir die ycrschiedenen Gelatinesorten. (Kołloid-Z. 74. 305—15. 
Marz 1936. Karlsruhe, Teehn. Hocbsch.) H u t h .

E. Elod und H. Berczeli, Zur Kennlnis der Bichromatgduline. II . (I. ygl. yorst. 
Ref.) Zur Best. des Einflusses der MicellargroBe auf die Lsg.-Gcschwindigkeit werden 
yerschiedene Gelatinesorten m it steigenden Mengen einer leichtlosl. Gelatine, hergestellt 
durch desaggregierende Thermolyse, gemiseht. Die Zusatze bewirken eine Vcrringerung 
der Lsg.-Dauer bis zur Loslichkeit des Thermolysats, Zusatze von (mit H 2SÓ4) ab- 
gobauter Gelatine u. hitzekoagulablem Protein (Albumm) zeigen ahnliche Wrkg. wie 
Thermolysat. Erhohung der Konz. der Gelatinelsgg. bei der Filmdarst. bewirkt Ver- 
langerung der Lsg.-Dauer. Bei Vcrklcinerung der Micellen sinkt die Dunkelgerbung
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bia zum yollstiindigen Verschwinden; sie wird durch die Beimengungcn der techn. 
Gelatinen nicht erhoht. Die scheinbare Lichtempfindlichkeit (vgl. yorst. Ref.) wird 
durch Desaggregierung u. durch Beimengungen erniedrigt. Durch therm. Abbau ist es 
daher nicht moglich, leichtlosl. Gelatinefilme hoher Empfindlichkeit zu erhalten, wie 
sie fur die Herst. von Auswaschreliefs wiinschonswert sind. (Kolloid-Z. 75. 66—73. 
April 1936. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) H u t h .

E. Elód und H. Berczeli, Zur Kenninis der Bidiromatgelaline. III. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Bei zwei Handelsgelatinen, die einen groBen Unterschied in ihrer scheinbaren 
Lichtempfindlichkeit (vgl. yorst. Reff.) zeigten, werden Lichtrk. u. Gerbungsrk. durch 
Best. der nicht umgesetzten Cr (6)-Verbb. getrennt untersucht. Die Ausbeute fur dio 
Lichtrk. ist nicht von den yerschiedenen Sorten abhangig, steigt aber m it abnehmendem 
W.-Geh. Die Loslichkeit nichtsensibilisierter Gelatine wird vom Licht nicht erniedrigt; 
Ausbleichfarben, wie Methylenblau u. Flavindulin, die auf die Gelatine dehydrierend 
wirken, haben keinen EinfluB auf die Loslichkeit, die Dehydrierung ist jedenfalls nicht 
der Gorbung gleichzusetzen (vgl. K ogel  u. S t e ig m a k n , C. 1926. I. 2994). Die ver- 
schicdene scheinbare Lichtempfindlichkeit muB daher yon der Gerbungsrk. abhangig 
sein. Best. der Gerbung (Lsg.-Dauer) in Abliangigkeit von der zugesetzten Cr"'-Konz. 
ergibt eine quantitative Beziehung zwischen Loslichkeit im sensibilisierten u. nicht 
sensibilisierten Zustand u. C r" ‘-Zusatz. Durch die Lsg.-Dauer im unsensibilisierten 
Zustand, die Dunkelgerbung u. den aus der Formel fiir die Kurve der Gerbungsrk. sich 
ergebenden zwei Konstanten ist eine Definition der fiir den DichromatgelatineprozeB 
wesentlichen Eigg. moglich. Die „Nachgerbung“ nach der Belichtung wird auf dio 
charakterist. Eigg. der Gerbungskurve zuruckgefiihrt. (Kolloid-Z. 75- 202—11. Mai
1936. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) H u t h .

Alesander Murray, Monodiromatisdie Wiedergabe im Lichtdruckverfahren. Im 
Hinblick auf eingehende Studien iiber Drei- u. Mehrfarbendrueke untersucht Vf. syste- 
mat. die experimentellen Móglichkeiten einer richtigen einfarbigen Wiedergabe der 
Helligkeitsunterschiede eines Negatiys mit dem Lichtdruckrerf. (J. Franklin Inst. 221- 
721—44. Juni 1936. Rochester, N. Y., Kodak-Forsehungslab., Mitt. 585.) K u. Mey.

M. Wieland, Ein MefSverfahre.n zur Bestimmung der Bdichtungszeit fiir  die mikro- 
photographische Aufnahme. Ais Grundlage fiir die Berechnung der Belichtungszeit 
mkr. Objekte wiihlt Vf. die Lichtintensitat, die ein mit einer Photozelle ausgeriistetcr 
Belichtungsmesser anzeigt. Fur dio Aufnahme des Belichtungsmessers dient ein auf 
das Okular aufzusetzender Lichtschacht, der so konstruiert ist, daB die wirksame Flachę 
der Photozelle yon dem gesamten aus dem Okular austretenden Lichtbiindel bestrahlt 
wird. Es werden Schaubilder konstruiert, aus denen dann die richtigen Belichtungs- 
zeiten m it Beriicksiohtigung aller Verlangerungsfaktoren (Balgauszuglangen, Fiiter- 
faktoren, Aufnahmen im polarisierten Licht) abzulesen sind. (Z. wisa. Mikroskopie 
mikroskop. Techn. 53. 183—92. Okt. 1936. Berlin-Tempelhof.) K u. Me y e r .

Rudolf Weise, Der Leuchtkeil, ein cinfaches HUfsmittd zur Aufliditbdeuddung fiir 
sidrkste Mikroskopvergrdfierungen. Fur die Beleuchtung von Objekten m it auffallendem 
Licht bei Verwendung starkster Objektive hat Vf. einen Glaskeil konstruiert, dessen 
Liingsflaehen m att geschliffen sind. Die Stirnflaehe am dieken Ende nimmt das Licht 
auf u. dic nur 0,1 cm hohe Flachę am diinnen Ende, das nahe am Objekt liegt, gibt 
das zusammengedrangte Licht ab. (Z. wiss. Mikroskopie mikroskop. Techn. 53. 201 
bis 204. Okt. 1936. Braunschweig, Techn. Hochschule, Botan. Inst.) K u. Me y e r .

Kodak Ltd., London, England, iibert. von: Leslie George Scott Brooker und
Graf ton Hersey Keyes, Rochester, N. Y., V. St. A., Qualermre Salze von in 2-Stellung 
durch Thioathergruppen substituierten Pyridinen und Chinolinen. Man setzt ąuatemare 
Salze yon 2-Jodpyridinen oder -chinolinen m it Mercaptanen um. Der Thioatherrest 
kann z. B. eine Methyl-, Athyl-, n-Butyl-, Benzyl-, Phenyl-, p-Tolyl-, /?-Naphthyl-, 
p-Chlorphenyl-, 2,5-Dichlorphenyl-, Benzotliiazolyl-, Pyrazolonylgruppe enthalten. — 
Z. B. werden 20,5 g 2-Jodchinolindthyljodid, 5,75 g Phenylmercaplan, 5,5 g Tridtliyl- 
amin u. 120 ccm A. kurz zum Sieden erhitzt. 2-Phenylthiochimlindthyljodid, F. 182 
bis 183°; entsprecliend 2-Phenylthiochinolinmdhyljodid, F. 184—185°; 2-p-Tolylthio- 
cliinólindthyljodid, F . 226—228°; 2 (f}-NaphthyltJiio)-chinolindthyljodid, F. 221—222°;
6-Methyl-2-{(i-naphth.ylth.io)-cMnolinałhyljodid, F. 220—221°; 2-(2,5-Didtlorphenylthio)- 
diinólinalhyljodid, F. 205—207°; 2-(p-CMorplienylthio)-chinólinathyljodid, F . 203—205°; 
2-(n-Pmpylthio)-chinoUndthyljodid, F. 177—179°; 2-(n-But,ylthio)-athyljodid, F. 149 bis 
151°; 2-(l-BcnzothiazolyltMo)-ćhinolinathyljodid, F. 180—181°; 2-{fi-Naphthylthio)-pyri-
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dinmethyljodiil, F. 185—187°; 2-(2,5-Dichlorphenylthio)-pyridindthyljodid, F. 151—152°; 
2-(p-Chlorphenylthio)-pyridinmethyljodid, F. 185—187°. — ZwiscJienprodd. bei der Herst. 
ton Cyaninfarbstoffen. (E. P. 454 687 vom 9/8.1935, ausg. 5/11.1936. A. Prior. 
9/8. 1934.) D o n l e .

Baird Television Ltd. und Arthur Clive Banfield, London, Pliotographischer 
ScJinellentmckler. Eine Teillsg. des Entwicklers enthalt Brenzcateehin u. Hydro
chinon, eine zweite Teillsg. NaOH, gegebenenfalls unter Zusatz von HCHO. Die erste 
Teillsg. kann ein Mittel zur Erhohung der Haltbarkeit, wie K2S20 6, enthalten. (E. P. 
454794 yom 5/4. 1935, ausg. 5/11. 1936.) Gr o t ę .

Kodak A.-G., Berlin, Herstellung ton zersetzungsbestandigen sauren Fixiersalzen, 
(lad. gek., 1., daB die Thiosulfatkrystalle mit einem organ, oder anorgan. Sulfit in 
dtinner Schicht iiberzogen werden u. dann in der iiblichen Weise m it den anderen 
Fixierbadbestandteilen vermengt werden. — 2. daB Thiosulfat aus einer Sulfit ent- 
haltenden Lsg. auskryst. wird. — 3. daB kryst. Thiosulfat mit einem organ. Sulfit ver- 
mengt u. bis zur Austreibung des Krystallwassers erhitzt wird. — 4. daB das kryst. 
Thiosulfat mit der Lsg. eines organ. Sulfits vermengt wird, so daB die Thiosulfat
krystalle naeh dem Verdunsten des Losungsm. m it dem organ. Sulfit iiberzogen sind. 
Hierzu wird eine Lsg. yon S 02 in Triathanolamin yerwendet. (D. R. P. 638735 
KI. 57 b vom 17/10. 1935, ausg. 21/11. 1936. A. Prior. 25/10. 1934.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farbige Entwicklung von 
Halogensilberemulsionen. Auf die belichtete Halogensilberschicht werden o-Amino- 
phenole oder ihre Substitutionsprodd. in alkal. Lsg. zur Einw. gebracht. Z. B. erhalt 
man ein gelbes Bild bei Verwendung einer Lsg. von 1 g 4,5-Dimethyl-2-methylamino- 
phenol, 0,8 g NaOH, 200 ccm W., ein rotes Bild mit einor Lsg. von 2 g 4-Chlor-2-methyl- 
aminophenol, 10 g Pottasche, 200 ccm Wasser. (F. P. 804 649 yom 7/4. 1936, ausg. 
28/10. 1936. D. Prior. 17/4. 1935.) Gr o t ę .

Kodak-Pathe, Frankreich, Pliotographischer Farbentwickler. Der Entwickler ent
halt eine aromat. Aminoverb., z. B. ein p-Phenylendiamin, 4-Chlor-2-aminophenol u.

0  g ahnliche, u. einen Farbbildner der allg.
1  i i  nebenst. Formel, in der Y eine Aceto-,

^ CHS C R oder Y—CH2 O R Cyano-, Sulfonyl-, Carbonyl- oder
aquivalentc Gruppe u. R  ein Aryl, Alkyl oder eine arylsubstituierte Aminogruppe dar- 
stellen. Der Farbbildner kann ein Acetylacetanilid, wio p-Bromacelylacełaniltd, oder 
ein Acetylaceton oder ein Benzoylaceton sein. (F. P. 804472 vom 27/2. 1936, ausg. 
24/10. 1936. A. Prior. 27/2. 1935.) Gr o t ę .

Radio Corp. of America, New York, V. St. A., Herstellen von Mehrfarbenfilmen 
naeh subtraktiten Farbkopien. Von dem subtraktiyen Mehrfarbenbild werden durch 
Projektionskopie mittels Farbfilter die Teilnegative auf einem Bildfeld eines licht- 
empfindlichen Films neben- oder untereinander hergestellt. Die Negatiye werden durch 
Umkehrentw. zu Positiven umgewandelt. Die Farbwiedergabe des Films mit den posi- 
tiyen Teilbildem findet auf additiyem Wege sta tt. (E. P. 454163 vom 27/3. 1935, 
ausg. 22/10. 1936. A. Prior. 21/4. 1934.) Gr o t ę .

Kodak Ltd., London, Herstellen ton Ilehrfarbenbildem. Zur Erhohung der Vis- 
cositat des Bleichbades oder des Farbentwiek 1 era naeh dem Hauptpatent werden ais 
Beschwerungsmittel Zucker, Cellulosederiw., mehrwertige Alkohole, Ketone, Alkyl- 
oder Alkoxyamine, Glycerin, Gelatine oder Gummi arabicum, verwendet. (E. P. 
454 498 yom 29/3.1935, ausg. 29/10.1936. Zus. zu E. P. 427 518; C. 1935. II. 
4473.) Gr o t ę .

Kodak Ltd., London, Herstellen tan Mehrjarbenbildern. Zur Erhohung der Vis- 
cositat der Bleichbader naeh dem Hauptpatent werden ais Beschwerungsmittel wasser- 
loshche Ketone, Alkvl- oder Alkoxyamine, Gelatine oder Gummi arabicum yerwendet. 
Ygl. auch E. P . 440 032; C. 1936.1. 2675. (E. P. 454499 vom 29/3. 1935, ausg. 29/10.
1936. Zus. zu E. P. 427 520; C. 1935. II. 4473.) Gr o t ę .

Kodak Ltd., London, Herstellen ton Ńehrfarbenbildem. Dem Farbentwickler 
werden zur Kontrolle der Diffusion wasserloslicher Beschwerungsmittel, wie Zucker, 
Cellulosederiw., mehrwertige Alkohole, Ketone, Alkyl- oder Alkoxyamine, Glycerin, 
Gelatine oder Gummi arabicum, zugesetzt, Vgl. E. P. 440 032; C. 1936.1- 2675. (E. P.
454 622 yom 29/3. 1935, ausg. 29/10. 1936.) Gp.o t e .

Meinograph Process Inc., ubert. yon; Lawrence B. Snyder, Detroit, Mich., 
Y. St. A., Photomechanische Wiedergabe mehrfarbiger Bilder. Eine auf einer trans- 
parenten Unterlage hergestellte mehrfarbige Zeichnung wird nacheinander mit yer-
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schiedenen Farbfiltern hinterlegt, u. cs werden im reflektierten Lieht photograph. die 
einzelnen Teilfarbennegatiye hergestellt. Von diesen werden in iiblieher Weise dio 
Druckformen fiir die einzelnen Farben erzeugt. (A. P. 3053 115 vom 29/9. 1934, ausg. 
1 /9 .193G.) 1 Grotę .

August Heim, Ziirich, Schweiz, Herstdlung ron Druckformen ohne Benutzung eines 
Rasters. In  einer auf einem Trfiger aufgebraehten Pigment-Gelatinesohicht wird durch 
Beifugen eines die Koagulation der Gelatine bewirkenden Stoffes eine Kórnung hervor- 
gerufen. Zur Ubcrtragung eines Bildcs auf die Druckplatte wird diese durch die gokorntc 
Gelatinesohicht hindurch geatzt. Die Koagulation wird durch eine organ. Siiuro herbei- 
gefiihrt u. durch ein Hartemittel unterbroehen. Das Gerbungsrelief kann durch Auf- 
legen eines Metallbildes auf die entsprechend sensibilisierte Pigment-Gelatineschieht u. 
die liierdurch bewirkte chem. Umsetzung erzeugt werden. Fiir Mehrfarbendruck werden 
mehrere Teilbilder aufgelegt. (Schwz. P. 184637 vom 28/2. 1934, ausg. 1/9.
1936.) Gr o t ę .

Egon Elód und Harry Berczely, Karlsruhe i. B., Hersteilen ron Kolloidrdiefs, 
ron denen durch Abformen Hochdruckformen erzeugt werden, unter Verwendung von etwa
0.1—1 mm diekcn Halogensilberkoll.-Schiehten u. gerbenden Entwicklern, dad. gek.,
1. daB die Koll.-Sehichten, denen dic gerbenden Entwickler in Mengen von 1—8% 
vor dem Belichten, z. B. wahrend des Herstellens moglichst unter LuftabschluB ein- 
yerleibt worden sind, m it entsprechenden, z. B. alkal. Erganzungsbadern oder in W., 
gegebenenfalls in Ggw. von Neutralsalzen, entwiokelt u. schlieBlieh ausgewaschon 
werden. — Den Koll.-Sehichten konnen vor dem Belichten auch Pufferstoffe einverleibt 
sein. (D. R. P. 639151 KI. 57 d vom 18/8. 1932, ausg. 30/11. 1936.) Gr o t ę .

Andreas Keller, Kempten, AUgiiu, Herstellen ron durch Trdnken mit Chromał 
lichtempfindlich zu machenden Druckplatten fiir  Flach- und Offsetdnick aus Cellulose- 
hydrat, Cclluloseathem oder oberflachlich verseiften Celluloseestern, dad. gek., daB die 
Platten (Filme) mit einer 1—3%ig. wss. Chromatlsg. mit oder ohne Zusatz yon Weieh- 
machungsmitteln 3—4 Min. getriinkt, naoh dem Trockncn 2—10 Min. belichtet oder 
mehrere Tage mit oder ohne Warmecinw. von 40—60° gelagert werden, worauf sie 
m it einer 10-—50%ig. wss. Lsg. organ. Sauren, z. B. Citronensaure, oder yon Alkali, 
z. B. NH3 oder dessen fliichtigen organ. Abkómmlingen, kurz nachbehandelt werden. 
(D. R. P- 637 799 KI. 57 d yom 31/8. 1934, ausg. 4/11. 1936.) G ro tę .

Elton N. Baker, Chicago, 111., V. St. A., Herstellung ron Flaehdruckformen. Dio 
Vorlage wird auf eine m it lichtempfindlicher Schicht iiberzogene Platte kopiert. Nach 
dem Entwickeln werden die das red. Ag enthaltenden Koll.-Stellen herausgeatzt, 
worauf die Schicht resensibilisiert u. das noch vorliandene Ag-Salz red. wird. Durch 
ein Chromatbleichbad werden die Koll.-Stellen gehartet, so daB die geatztcn Stellen 
der P latte W., dio nicht geatzten Farbę annehmen. Ein geeignetes Atzbad bestcht 
aus IO W., 1 FeSO.!, l Ę O r  (A. P. 2058 396 vom 13/3. 1933, ausg. 27/10.
1936.) “ " Gr o t ę .

Dr. Bekk & Kaulen, Chemische Fabrik G. m. b. H., Deutschland, Photo- 
mechanische Herstdlung ron Tiefdruckformen. Unter Vermeidung der Bildiibertragung 
mittels Pigmentpapier wird die Metallplatte oder -walze mit einer lichtempfindlich 
gemachten, in hoiBem W. losl. Koll.-Schieht, z. B. Chromleim oder Chromgummi, 
uberzogen, worauf nach dem Aufkopieren der gerasterten Vorlage m it einer Atzlsg. 
geatzt wird, die auBer dem Atzmittel, z. B. FeCl3, noch eine Siiure, z. B. Milehsiiure, 
enthalt, die die Koll.-Schicht, aber nicht das Metali angreift. Ais Koll.-Schicht kann 
auch Gelatine benutzt werden, die nach dem Belichten m it W. solcher Temp. ent- 
wickelt wird, daB die Gelatine auch an den unbelichteten Stellen nicht gelóst, sondern 
nur geąuollen wird. Die Gelatine kann wahrend oder nach der Entw. gegerbt u. ein- 
gefarbt werden. Beim Kopieren der Bastervorlage wird so lango belichtet, bis die licht- 
empfindliche Schicht bis zum Grund durchgehartet ist. (F. P. 804 072 vom 5/3. 1936, 
ausg. 15/10. 1936. D. Priorr. 2/4. 1935, 23/1. 1936.) G ro tę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., LicMfilter zur Absorption 
ultranioletter Strahlen. Das Filtcr enthalt Pyren oder dessen farblose oder schwach 
gefarbte D eriw . allein oder in Verb. m it anderen Filterstoffen. Gceignete Pyrenverbb. 
sind z. B. das Na-Salz der 3-Benzoylaminopyrendisulfo7isaure oder der n-Butylester 
der Pyren-3-carboxylsdure. (F. P. 804 582 yom 4/4. 1936, ausg. 27/10. 1936. D. Prior. 
4/4. 1935.) " Gr o t ę .

Y erantw ortłich; D r. M. Pfllicke, Berlin AV 35, Sigismuudstr. 4. — Yerlag Chemie, G. m. b. H ., Berlin W 3i> 
Priń ted  in Germany BA. IV . Vj. 1936: 3010 Druck von Metzger & Wittig in  Leiprig


