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A. Allgemeine und ph ysikalische Chemie.
Otto Hahn, Die ckemisóhen Elemenle wid natiirlichen Atomarten nach dem Stanie 

der Isotopen- und Kernforschung (Bericht uber die Arbeilen von Ende 1935 bis Ende 1936). 
Berieht mit einer Massenzahl, Haufigkeit, Packungsanteil, Einzel-At.-Gew. u. chem. 
At.-Gew. enthaltenden Tabelle. (Ber. dtscli. cliem. Ges. 70 . Abt. A 1—16. 6/1. 1937. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Willielm-Inst. f. Chemie.) K l e v e b .
*  A. I. Brodski und N. P. Skrynnikowa, Der Einflup des Elektrólyten auf die
Konzentrierung von schwerem Wasser. (J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitseheskoi 
Chimii] 6. 1429—30. 1935. — C. 1936 . I . 3073.) K l e v e r .

A. I. Brodski und O. K. Skarre, Die Austauschreaktion des Wassersłoffs mit 
Deuterium. I. Auslausch in den Carbozylgruppcn der Bemsteinsiiiire und den Hydroxyl- 
gruppen des Hydrochinons. (J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitseheskoi Chimii] 6 . 
1431—36. 1935. — C. 19 3 5 . II. 2920.) K l e v e k .

Sh. M. Scherschewer, M. M. Slutzkaja und A. I. Brodski, Die Austausch
reaktion des Wassersłoffs mit Deuterium. II. Der Auslausch in der Schwefelsdure und 
im Na Irin mh ydroxyd. (I. vgl. vorst. Ref.) (J. physik. Chein. [russ.: Shurnal fisitseheskoi 
Chimii] 6. 1437—39. 1935. — C. 19 3 5 . II . 2920.) K l e v e r .

J- I. Achumow, Untersuchungen uber die Aggregatzustande. I. Ober eine empirisclie 
Kegel. Aus der theoret. Unters. der Vol.-Zunahme der Substanzen vom absol. Null- 
punkt bis zum festen, fl. u. gasfórmigen Zustand ergab sich analog der PlCTETsehen 
Begel fur feste Korper, daB fur den fl. Zustand folgende Regel gilt: Die Grofie der rela- 
tiven Vol.-Zunahme der Fl. bei Erhitzen vom F. bis zum Kp. hiingt nicht von der Natur 
der Substanz ab, d. h. ist konstant. Die Riehtigkeit dieser Regel wurde an den Bei- 
spielen einer Reihe von anorgan. u. organ. Verbb. bestatigt gefunden. (Chem. J .  Ser. A. 
J. allg. Chem. [russ.: Chimitsehesld Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 5  (67). 
843—47. 1935. Leningrad.) K l e v e r .
♦ T. S. Wheeler, uber die Tlieorie der 1'lussigkeiten. VI. Die Reaklionsgeschwindig- 
keiten in Fliissigkeiten. (V. vgl. C. 1936 . II. 1671.) Auf Grund der friiher aufgestellten 
Beziehung fiir die Schwingungsfreąuenz eines Fl.-Mol. infolge der Warmebewegung 
'w d eine Gleiehung fiir die Gcsehwmdigkeitskonstante k einer unimol. Rk. in fl. Phase 
abgeleitet, u. gezeigt, daB zwischen der hierin auftretenden Aktivierungsenergie E  u. 
dem krit. Inkrement E \  von A r r h e n iu s  die Beziehung:

EA -  J5 7 - 22 a T * / $ - ( 2 f - l )  T  
ocstcht (a =  kub. Ausdehnungskoeff.; 2 /  =  Zahl der ąuadrat. Glieder von E; T  — 
absol. Temp.). Die so fiir eine Reihe von Rkk. bereehneten Werte von E a  stimmen mit 
“ iigemessenen Werten, von einer Ausnahme abgesehen, gut iiberein; dio benutzten 
J-H erte sind in keinem Falle gróBer ais 4. — Ahnlicli wird ein Ausdruck fiir die Konstantę 
"‘mol. Rkk. in Lsgg. unter der Annahmc abgeleitet, daB die Rk. stets dann erfolgt, 
wenn ein gelostes Mol. des 1. Typus mit einem gelosten Mol. des 2. Typus mit hin- 
reichender Energio zusammenstóBt. Zwisehen der entsprechenden Aktivierungs- 
energie u. dem krit. Inkrement von ARRHENIUS gilt hier:

. . E a  = E  —  8 k T*/3 —  ( 2 / — l)!T/2
Hiermit ergibt sich eine angenaherte t)bereinstimmung zwisehen den bereehneten 

u- gemessenen E a  -Werten einiger bimol. Rkk., wobei nur /  =  1 oder 2 gewahlt zu werden 
oraiicht. Die Ergebnisse werden mit denen verglichen, die B r a d l e y  (C. 1935- II. 6)
o , f"rund einer iihnlichen Theorie der Fil. erhalten hat. (Proc. Indian Acad. Sei.

ii — 97. Sept. 1936. Bombay, Roy. Inst. of Science.) Ze i s e .
T. S. Wheeler, uber die Theorie der Fliissigkeiten. VII. Diffusions- und Dampf- 

iwkerscheinungen. (VI. vgl. vorst. Ref.) Eine von B r a d l e y  (C. 1935 . II. 6) theoret.

*) Schwerer Wasserstoff ygl. S. 1634, 1642, 1654, 1665. 
*) Flussige Krystalle vgl. S. 1668.
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erhaltene Beziehung fur don Diffusionskoeff. eines gelosten Mol. in einer FI. wird 
mittels Diner vom Vf. friihcr aufgestellten Beziehung fiir dic Schwingungsfreąuenz 
eines FI.-Mol. umgeformt, unter Berticksichtigung der inneren Freiheitsgrade, wobei 
die gesamte krit. Energie# dureh einen Ausdruck m it 2 /  ąuadrat. Gliedern darstellbar 
sein soli. Durch Bldg. der Ableitung d (ln D)/d (1/7') ergibt sich 

E J R  T  =  E /R  T  —  3ocT —  ( 2 /  — V)/T 
Die hiernach fiir 3 Lsgg. yon organ. Stoffen in organ. Losungsmitteln bereehneten 
Werte von E x stimmen m it den expcriinentellen Werten uberein. — In  ahnlicher Weise 
wird femer abermals eine Beziehung zwisehen dem Dampfdruck u. der inneren latenten 
Verdampfungswarme L  abgeleitet, worana L /R  T  =  E J R  T  — 13 a T/Z — ( /,— 1) 
folgt [E2 =  gesamte Verdampfungswarme). Die hiernach m it /-W erten yon 7—9 
bereehneten Werte yon L  fiir 4 organ. Fil. stimmen mit den gemessenen Werten uberein. 
(Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 4. 298—302. Sept. 1936. Bombay, Roy. Inst. of 
Science.) ZEISE.

A. F. Kapustinsky und Anna Silberman, Das Oleichgewicht der Reaktion der 
Oxydation von Nickel mit Kohlenstoffdioxyd. Es wurdo das Gleichgewicht der Bk. 
N i +  CO, NiO +  CO in dem Temp.-Bereich von 612—943° bestimmt. Die CO- 
Drucke wurden mit einem Differentialparaffinmanometer bestimmt. Mittels der 
Meth. der ldeinsten Quadrate wurde aus den Vers.-Ergebnissen zunachst fiir die 
Gleichgewichtskonstante die Gleichung lg K  =  0,067 42 — 1634,63/ T  erhalton, worin T 
die absol. Temp. bedeutet. Weiter wurden berechnet die Bldg.-Warmo, die froie Energie 
u. die Entropie des NiO. (Acta physicochim. UBSS 5. 605—16. 1936. Moskau, Inst. 
f. angewandte Mineralogio.) GoTTFRIED.

A. W- Titow, Zur Frage der Ko7nplexbildung bei der Umsetzung von Chloriden. 
(Trans. Inst. chem. Technol. Ivanovo [USSR] [russ.: Trudy Iwanowskogo chimiko- 
technologitscheskogo Instituta] 1. 5— 18. 1935. — C. 1935. II . 3625.) K l e v e r .

T. A. Popowa, Bereclmung von Isothermen in guałertmren Syslemen. (Vgl. C. 1936. 
II. 3049.) Mathemat. Ableitung der Isothermen fiir Vierstoffsysteme. (J. physik. Chem. 
[russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8 . 85—87. Juli 1936. Moskau, Staatl.-wissensch. 
Glasinstitut.) V .  FuNER.

Z. Karaoglanov, Miljdllung von verschiedenen Ionen bei der Fallung ton SO?~ 
ais BaSOt . An Hand eines groBen Vers.-Materials wurden die Mengen der Kationen 
u. Anioncn bestimmt, die beim Fallen von S042- ais BaS04 mitgefallt werden. Es 
wurde ganz allgemein gefunden, daB der Einfl. eines Kations um so gróBer ist, je geringer 
die Lóslichkeit seines Sulfats ist. Bei den Anionen ist der Einfl. um so starker, je geringer 
die L6sliehkeit seines Bariumsalzes ist. Der Grund fiir den verschied. Einfl. ist die 
Mitfallung von entsprechenden sek. Komplexverbindungen. Untersucht wurde der 
Einfl. der folgenden Kationen LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, N H fil, MgCl2, ZnCL, 
CdCl2, HgCl2, CaClv  FeCl3, AlCl3 u. der folgenden Anionen BaCU, BaBrv  BaJv 
Ba(CNS)v  Ba(Cl03)v  Ba{Cl04)„ Ba(N03)„, Bariumaceiat, Ba{MnO,)2, Ba(Br03)2, 
Ba3[Fe(C~N)t ], BaJ'e(CN)e u. BaKJFe(CN)6" (Z. physik. Chem. Abt. A 178. 143—56. 
Dez. 1936. Sofia, Univ., Chem. Inst.) Go t t f r ie d .

W. Feitknecht, Zur Chemie and Morphologie der basischen Salze zweiwertiger 
Metalle. W. Feitknecht und G. Fischer: V. Uber basische Kobaltnitrate. (XV. Mitt. 
iiber basische Salze.) (IV. vgl. C. 1936. II. 2078.) Es existieren mindestens 2 bas. 
Kobaltnitrate, ein blaugriin u. ein rosa gefa^btes. Das griine Salz, das eine einfache 
stóchiometr. Zus. hat [1 Co(N03)2-6 Co(OH)2] bildet sich stets bei der Hydrolyse 
verd. bis mittelkonz. Lsgg. von Ćo(N03)2. Es tr itt  in yerschied. Bldg.-Formen auf, 
die sich durch den Ordnungsgrad oder den Feinbau unterscheiden. Es ist weniger 
bestóndig ais die bas. Salze m it anderen bisher untersuchten Saureresten. Bei Zimmer- 
temp. ist es bei einer Konz, yon 0,35-mol. (bei 100° 0,4-mol.) mit Hydroxyd im Gleich
gewicht. In  der Nahe der Gleichgewichtskonz. ist die Umwandlung ins Hydroxyd 
gehemmt u. hydroxydfreie Praparate sind auch in yerd. Lsgg. unbegrenzt haltbar. 
Bei hoherer Konz. wandelt sich das griine Salz in das rosafarbige von der Zus.
1 Co(N03)2-3 Co(OH)2 um. Bei 100° rasch bis zu Konz. yon 1-molar. Bei Zimmer- 
temp. wurde Bldg. nur bis zu einer Konz. yon 1,8-mol. beobachtet, obschon das Gleich
gewicht wahrscheinlich tiefer liegt ais bei 100°. Das griine bas. Salz besitzt demnach 
nur ein enges Stabilitatsgebiet. Das rosafarbige Salz tr i t t  je nach der Bldg.-Ge- 
schwindigkeit hochdispers oder feinkrystallin auf. Die Bóntgendiagramme aller Formen 
sind gleich. Obschon es nur in konzentrierteren Lsgg. gebildet wird, wird es von Vt ■
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nur wenig zersetzt. (Helv. chim. Acta 19. 1242—55. 1/12. 1936. Bem, Chem. Inst. d. 
Univ.) B tissem .

J. A. Fialkow und A. A. Kusmenko, Thermische Analyse der Sysłeme Jod- 
Jodide: L iJ , K J, IibJ mul T U . (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shumal. Sser. A. Shumal obsohtsehei Chimii] 6. 265—72. 1936. Kiew. — C. 19 3 6 . I. 
4269.) K l e v e r .

A. Gimtherschulze und Herbert Schnitger, Das Oleichgewicht 2 U2+ 0 2 2 H /J
in der Glimmentladung. Die Vers.-Anordnung war folgende: Auf einer eisemen Grund- 
platte, die zugleieh ais Kathode diente, befand sich ein Rezipient von 25 cm Durch- 
messer, 38 cm Hohe u. 17 1 Inhalt; der Rezipient wurde sehr gut evakuiert. Der 
W.-Dampfdruck in dem Rezipienten wurde dadurcli eingestellt, daB W., das sioh in 
einem Ansatzrohr befand, durch Kaltebiidcr auf entsprechende Tempp. gebraeht wurde. 
Die Drucke wurden von 0,042 mm Hg bis 20,56 mm Hg variiert. Beim Einsetzen 
der Glimmentladung bildete sich sofort Knallgas, dessen Druck mit dem Mac Le o d - 
schen Manometer gemessen wurde. Das Gleichgewieht 2 H20  2 H2 -(- 0 2 ist naeh
etwa 1—2 Stdn. erreicht. Die Dissoziation des W.-Dampfes im Gleichgewichtszustand 
ist auBerordentlich viel groBer ais sie bei der Vers.-Temp. (Zimmertemp.) sein sollte 
(z. B. wurde fur den Dissoziationsgrad bei 0,042 mm Hg 8,8% , bei 20,56 mm Hg 
24,8°/0 gefunden). Die kathod. Teile der Glimmentladung verhalten sich also so, ais 
ob sie ein Katalysator waren, dessen Temp. im genannten Druekbereich von etwa 
1900 auf 2800° absol. ansteigt (dieso Tempp. wurden aus der von W. SlEGEŁ 1914 
angegebenen Gleichung fur die Temp.-Abhangigkeit der Massenwirkungskonstantc 
berechnet). (Z. Physik 1 03 . 627—32. 5/12. 1936. Drcsden, Techn. Hochschule, Inst. 
fur Allgemeine Elektrotechnik.) FUCHS.
*  Hugo Fricke, Die Zersetzung von Wa,ssersloffperoxyd durch Bestralilung der wasse- 
rigen Losung mit Róntgenstrahlung. Bestralilung von gasfreier / / 20 2-Lsg. mit Rontgen- 
strahlen (3—15r/sec) gab kein oder nur wenig //2 (elektrometr. Titration, Gasanalyse), 
die Zers. verlauft nach 2 H 20 2 ->- 2 H 20  +  0 2. Im Konz.-Bereich 0,0001—0,1-mol/l 
wachst die Zers. mit der Quadratwurzel der Konz. u. nimmt mit der (juadratwurzel 
der Intonsitat ab. Der Temp.-Koeff., untersucht von 0—50°, betragt fiir 15—25° 1,15. 
Die Resultate sind vergleichbar mit denen der Zers. durch Licht, wenn angenommen 
wird, daB der Primarprozefi in einer Aktmerung der W.-Moll. besteht (vgl. C. 1935 . I. 
1981. 1935. II. 348. 1936 . I . 1471; vgl. auch nachst. Ref.) u. die Energie auf H 20 2 
iibertragen wird. (J. chem. Physics 3. 364—65. 1935. Cold Spring Harbor, N. Y.' 
W. B. James Labor. for Biophysics, Biological Labor.) H u t h .

Hugo Fricke und Edwin J. Hart, Die Oxydation von Nitrit- zu Nitration durch 
Beslrahlung der wasserigen Losung mit Bóntgeiistrahlen. Gasfreie Nitritlsgg. werden 
durch Róntgenstrahlung zu Ki tra t oxydiert unter Abgabe von H 2. Dio Ausbeute be
tragt 0,55 Mikromole/1000 r/l, sie ist von der Konz. (0,05—100 Mikromol/1, ph =
2—11,0) unabhangig. Der ProzeB wird der Wrkg. von aktiyierten W.-Moll. zugeschrieben 
(ygl. vorst. Ref.): N 02~ +  (H20)akt. =  N O r  +  H 2. (J. chem. Physics 3. 365. 1935. 
Cold Spring Harbor, Long Island, N. Y., W. B. James Labor. for Biophysics, Bio
logical Labor.) H u t h .

Max Bobtelsky und Ljuba Bobtelsky-Chajkin, Einflu/S von Zusatzkatalysatoren 
auf die katalytische Zersetzung von W a ssersloffsupero xyd in Gegenwart non Bichromat. 
Es wurde zunachst dio katalyt. Zers. von / / 2Ó2 in Ggw. von Bichromat bei verschied. 
Konzz. zwischen 5—25° untersucht. Es wurde gefunden, daB die Zers.-Geschwindig- 
keit proportional den Konzz. von H 20 2 u. Bichromat ist u. daB die Rk. pseudo-monomol. 
wt. Wie das łon Cr20- wirkt Zusatz von Cr03; auch hier bildet sich wie bei dem 
Cr20 , ein instabiles peroxyd. Zwisehenprodukt. Das łon Cr04—  dagegen wirkt 
kauin katalyt. zersetzend. Konz. Lsgg. yon Neutralsalzen auf die Mischung H20 2 +  
Bichromat haben geringen EinfluB. Ais Zusatzkatalysatoren wurden untersucht die 
lonen Mn++, Cu++, Fe+++, Co++ u. Ni++. In  dieser Reihenfolge nimmt der katalyt. 
Mml. ab. Die Mindestkonzz., um einen deutlichen katalyt. Effekt zu erzielen, sind 
tur Mn++ 0,000 05-n„ Cu++ 0,0001-n., Co++ 0,001-n. u. Ni++ 0,1 -normal. Die Konzz., 
die notwendig sind, um gleichen Effekt zu erzielen, sind Mn++ : Cu++: Co++: Ni++ =  
1:50:150: 7500. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 3 .1158—60. 30/11. 1936.) Go t t f r .

*) Photochem. Rkk. organ. Verbb. vgl. S. 1665; TJltraschall vgl. S. 1705.
105*
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Karl Dusing, Lehrbuch der Experimental-Physik fur teohnische Lehranstalten. G. Aufl.,
vollst. neubearb. v. R. 0. Schaefer. Leipzig: JŚnęcke. 1937. (VIII, 222 S.) 8°. M. 3.60. 

T. M. Lowry and C. Cavell, Intormcdiate chemistry. London: Macmillan. 1936. (892 S.)
12 s. 6 d.

A. Travers, Leęons de chiinie. I. Cliimie generale. Paris: Vuibert. 1937. (192 S.) 30 fr.

A,. A ufbau der M aterie.
W. H. Furry, Wirkung von niclitelektrisclien Kraften auf Elektronem und Positronen. 

(Vgl. C. 1937 .1. 512.) Wenn nichtelektr. Krafte auf einen Strahl aus Elektronen u. 
Positronen wirken, dann kann nian erwarten, daB beido Arten von Teilchen hierdurch 
in derselben Richtung abgelcnkt werden, abweiehend von der Wrkg. der elektr. Krafte. 
Diese Envartung wird fur Teilchen m it kleiner Gesehwindigkeit verifiziert. Eine weitere 
Bestatigung ergibt sich durch eine Diskussion derjenigen Vorgiinge, bei denen jeno 
Teilchen nur vorubergehend auftreten. (Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 1936. 32. 
Harvard-Univ.) Ze i s e .

Louis Cartan, U ber die Anwendung der Elektronenoptik in  der Massenspektro- 
grapliie. Es wird von einem TnOMSONschen Massenspcktrographen berichtet, der 
mit einer einfachen elektr. Elektronenlinse (Netzlinse) ausgestattet ist. Es wird mit 
4000 Voltstrahlen gearbeitet. Die Intensitat lafit sich auf diese Weise wesentlicli 
steigem. (C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 203. 867—69. 3/11. 1936.) B r u c h e .

H. Schiller und H. Korsching, Zur Frage nach Gesetzmd/iigkeiten beim Aufbau 
des Ałomkernes. Vff. haben kiirzlich (O. 1936. II. 3981) darauf hingewiesen, daB es 
bei den Atomen mit ungerader Ordnungs- u. ungerader Massenzahl eine Anzahl von 
Elementen gibt, die zwei Isotope besitzen. Durch den Vgl. der mechan. u. magnet. 
Momente zweier solcher Isotope kann man schen, wie sich durch den Einbau von 
zwei Neutronen der Atomkern andert. Bei fast allen Atomkernen ruft der Einbau 
von zwei Neutronen keine Anderung des mechan. Impulsmomentes hervor. Bei 
63,85Cu, 185> 187Re, 203’ -05T1 andert sich durch den Einbau von 2 Neutronen das magnet. 
Moment derart, daB der schwerere Atomkern das gróBere magnet. Moment besitzt. 
Genaue Mcssungen der Hyperfeinstrukturaufspaltung von Re u. Tl ergeben das Ver- 
haltnis 1,0107 bzw. 1,0096, wahrend das Verhaltnis der Massenzahlen 1,0108 bzw.
1,009 85 betragt. Die Zunahmo des magnet. Momentes ist innerhalb der Fehlergrenze 
(etwa 4%) gleich der Zunahmo der Masse. Es handelt sich beim Cu, Re u. Tl offen- 
sichtlich um Atomkerne, bei denen der Einbau von 2 Neutronen keine spezif. Anderung 
im Gefiige der Atomkerne bedingt. (Naturwiss. 24. 796—97. 11/12. 1936. Potsdani, 
Astrophysikal. Obserwatorium, Inst. f. Sonnenphysik.) GoSSLER.

Otto Peter, Messung der Ausbeute der durch Protonen ausgeldsten charakteristischen 
Róntgenstrahlen von Aluminium (A l K-Sirahlung). Mit Protonen einheitlichcr 
Gesehwindigkeit wird die Aljc-Strahlung angeregt. Unter Verwendung oines Zahl- 
rohrs, bei dem ein Schutzring genau definierte Zahlbereiche gewahrleistet, wird die 
Ausbeute bestimmt. — Fur Protonen einer Energie von 132 ekV betragt das Vcr- 
haltnis der von der Aufprallstelle der Protonen auf Al insgesamt ausgestrahlten Rontgen- 
strahlenąuanten zu der Zahl der aufgefallenen Protonen 6,22 ±  0,31 • 10-8. Ein Vgl. 
mit der theoret. erwarteten Ionisation in der A'-Schale durch positive Teilchen wird 
durchgefiihrt. (Ann. Physik [5] 27. 299—311. Okt. 1936. GieBen, Physikal. Inst. d.
U niv.) BUSSEM.

C. H. Shaw und L. G. Parrat, K a-Begleitlinien fu r  die Elemente von Zn (30) bis 
Pd (46). Mit einem Zweikrystallspektrometer werden Ionisierungskurven der Gruppe 
K  a3)4 von Rontgenbegleitlinien der angegebenen Elemente aufgenommen. Diese 
Gruppe besteht bei den Elementen 30 S  Z  S  33 aus 4 Komponenten, bei den Elc- 
menten 34 S  Z S  40 aus 3 Komponenten u. bei den Elementen 41 SS Z  Sś 46 aus
2 Komponenten a3' u. ot,. Die Wellenliingen, relativen Intensitaten u. Halbwerts- 
breiten werden ausgemessen. Die auf a t bezogene Intensitat der Satelliten nimmt 
mit steigendem Z  bei etwa Z  — 39 plótzlich in anomaler Weise ab. (Amer. Inst. Phys. 
Anniv. Meeting 1936. 29. Comell Univ.) ZEISE.
♦  R. Rompe, Ober die Rekombinałion zweiatomiger Molekule unter Ausstrahlung- 
Vf. gibt eine Abschatzung der Haufigkeit der Rekombination zweiatomiger Moll. 
unter Ausstrahlung. Die Ausbeute der StóBe, die zu einer unter Ausstrahlung ver- 
laufenden Rekombination fuhren, ist sehr gering. Sie liegt zwischen 10-4 u. 10-3-

*) Spektr. u. a. opt. Eigg. organ. Verbb. vcl. S. 1655, 1667, 1668, 1696.
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Der ElementarprozeB der Rekombination unter Ausstrahlung ist nur bei hohen Tempp. 
oder in elektr. Entladungen, wo die Zahl der angeregten Atonie groB ist, zu erwarten. 
Er wurde vom Vf. in einer Te-Entladung beobaohtet. Im Spektrum der To-Ent- 
ladung schliefit sich an die Dissoziationsgrenze ein Kontinuum an, das ais Rekombi- 
nationsleuchten gedeutet wird. Die spektrale Intensitatsverteilung dieses Tc-Kon- 
tinuums wird photograph. ermittelt. Es ergibt sich ein Abfall der Gesehwindigkeit 
der rekombinierenden Teilohen naeh der BOLTZMANN-Formel. Fiir die Temp. der 
rekombinierenden Teilehen ergeben sich Werte zwisehen 1300 u. 2000° absolut. (Z. 
techn. Physik 17 . 381—82; Physik. Z. 37. 807—08. 1036. Berlin, Mitt, der Studien- 
gesellschaft fiir elektr. Beleuchtung [Osram-Konzern].) GÓSSLER.

Kenneth R. More und Carol A. Rieke, Wellenlangenstandarda im eziremen 
Ullraviolełł. Die Wellenlangen einiger ais Vergleichslinien benutzter C-, N- u. O-Linien 
im extremcn UV werden durch Vgl. der Linien 1. Ordnung mit gewissen CuII-Linien 
von derselben Ordnung mittels eines Vakuumspektrographen u. 2-m-Gitters derart 
gemessen, daB die Fehler der sonst verwendeten Meth. der iiberlagerten Ordnungon 
vermieden werden. Die Ergebnisse der Vff. sind in guter Ubereinstimmung mit denen 
friiherer Untersuchungen. (Amer. Inst. Phys, Anniv. Meeting 1936 . 30. Massachusetts, 
Inst. of Technol.) Ze i s e .

Dudley W illiams, Die UUrarotabsorplion ton Chlorwasscrstoff in niclitioiiisiercnd.cn 
Losungsmitteln. Kurzo Mitt. zu der C. 1 9 3 7 . I. 525 referierten ausfuhrliehen Arbeit. 
(Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 1 9 3 6 . 30. Florida, Univ.) Ze i s e .

K. Butkow, Molekularspektren der Haloidrerbindungen von Meialłen. (J. physik. 
Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 7. 182—89. 1936. Leningrad. — C. 1936 . 
II. 2089.) K l e v e r .

H. M. 0;Bryan und E. G. Schneider, Absorption einiger Mclalllialogenide im  
Schumanngebiet. Um die Messungen von HlLSCH u . P ohl  (C. 1 9 3 0 . ,II. 3511) hin- 
sichtlich der UV-Absorption von Alkalihalogeniden unterhalb 1600 A fortzusotzen, 
wird dio zu untersuchende Verb. in einem TlllBAUD-Spektrograph auf LiF-Blattchen 
von 1 mm Dicke aufgedampft (Schichtdieke ca. 0,06 /<)■ Ein Vgl. der vom LiF mit 
bzw. ohne dieso Schicht durchgelassenen Spektrcn ergibt zahlreiche neue Banden, 
dereń Breiten zwisehen 0,3 u. 1,3 eV liegen. Die Ergebnisse der Vff. stimmen mit den 
Beobachtungen von Sm ith  (C. 19 3 3 . II. 3664) u. den Bereehnungen von v. H ip p e l  
(C. 1936. II. 2674) nur teilweisc uberein. — Messungen an yersehied. Erdalkalihalo- 
geniden liefern nur eine Reiho von scharfcn Absorptionskanten mit einem Kontinuum 
auf der kurzwelligen Seite. (Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 1936 . 30. Harvard 
Univ.) " Ze i s e .

Hans Fromherz und Henry James Walls, Ober die Lichtabsorplion und Asso- 
ziałion der Zinn(II)-lialogenide in  wajseriger Losung. Ais AbschluB der Arbeiten uber 
die Lichtabsorption u. Assoziation von Schwermetallhalogeniden in wss. Lsg. unter- 
suclien Vff. die Absorptionskurven der Sn-Halogenide in Abhangigkeit von der Konz. 
m wss. Losung. Es wurde in der ubliehen Weise durch Absorptionsmessungen an 
Zinn(II)-perchloratlsgg. die Eigenabsorption des hydratisierten Stannoions ermittelt u. 
dann die Summę der Zinn- u. Halogenionenabsorption m it der tatsachlich beobachteten 
Absorption der Stannohalogenidlsgg. verschied. Konz. verglichen. Alle Stanno- 
halogcnidlsgg. zeigen bei hoher Konz. oder geniigend groBem UberschuB an Halogen- 
ionen Absorptionsbanden, die Assoziationsprodd. zuzuordnen sind. Beim Verd. der 
ljSgg- wird die Absorption infolge der Dissoziation der Komplexe schwacher. Es findet 
alwr kein Zerfall nach einem einfachen Gleichgewicht statt, sondom es handelt sich um 
einen kontinuierlichen Ubergang der koordinativ gesatt. Stannohalogenidkomplexe 
iiber instabilc halogenarmero Zwisehenprodd. bis zur yolligen Dissoziation in einfache 
Ionen. Die Tendenz zur Assoziation u. Komplexbldg. ist bei dcm Syst. der Bleihalogenide 
starker ausgepragt ais bei den Zinnhalogenidon. Die spektrale Lage der Komplex- 
banden hangt von der Lage der Absorptionsbanden der Metallionen u. Halogenionen 
folgendermaBen a b : Bei der Vereinigung von 2-wertigen Schwermetallionen mit Halogen
ionen zu koordinativ gesatt. Schwermetallkomplexen (MeHal.,2-) bleibt die Reihen- 
folge in der spektralen Lago der Maxima der ersten Absorptionsbanden erhalten, sowohl 
hinsichtlich der Absorption der Schwermetallionen ais auch der Halogenionen. Bei 
den einfachen Anionen ist die Reihenfolge in den Wellenlangen der Absorptionsmaxima: 
U <  Br <  J ,  bei den 2-wertigen Kationen: Zn <  Cd <  Hg <  Cu <  Pb. Die Zahlen- 
werte der Absorptionsmaxima fiir die einfachen Ionen u. die koordinativ gesatt. 
Komplexionen ergeben sich aus folgender Tabelle:



1634 A*. A ufba u  d er  Ma ie r ih . 1937. I.

Schwermetallionen:
Zn2+ Cd!+ Sn2+ Hg!+ Cu*+ P b2+

/•max (m/i) . . < 1 8 0 <  180 <  180 180 200 208,5
Halogenionen:
c i - B i-  J -

Amax (m/ł) . . . . 181 190 194
195 226

Koordinatiy gcsattigtc Iiomplexionen (MeHals_.)
/m;ix (>n/i) . . Zn Cd Sn Hg Cu Pb
Cl . . . — 187,5 218,5 228,5 250 272
Br . . — 215,5 245 250 281 304
J . . . . . 238,5 257 290 323 — 263,4
(Z. physik. Chem. Abt. A 178 . 29—36. Dez. 1936. Miinchen, Univ., Physikal.-Chem.
Inst.) Go s s l e r .

Siu-Hung Chao, Das photographische Infrarotabsorptionsspektrum des gasformigen 
Ammoniak. Vf. untersucht im photograph. Infrarot die NH3-Absorptionsbanden bei 
10000 A, 7920 A u. 6470 A mit grofierer Dispersion u. Auflsg. ais bislicr. Die Aufnahmen 
wurden m it oinom G-m-Gitter in Paschenaufstellung (Dispersion 2,6 A/mm in 1. Ordnung) 
gemacht. Das Absorptionsrohr hatte eine Lange von 4,3 m; ais Lichtąuelle diente 
eine 500-Watt-ProjektionsIampe, ais Plattenmaterial wurden Ultrarotplatten von 
E a s tm a n  benutzt, u. zwar die Typcn C u. F  fur 6470 A u. 5490 A, Typ R  fiir 7920 A, 
Typ P  u. Q fiir 8800 A u. 10230 A. Die Belichtungszeiten yariierten je nacli Platten- 
sorto u. Spektralgebiet yon 1 Stde. bis 85 Stunden. Die Druckverbreiterung der NH3- 
Linien wird im Bereicli von 140—750 mm untersucht, desgleichen der Einfl. eines 
Fremdgases (Luft). Der Vergleich der Druckyerbreiterung der NH3-Linien mit der 
Verbreiterung der HCN-Bande bei 1,04 /z u. der HCl-Bande bei 1,20 n  zeigt, daB die 
HCN-Linien bei gleichem Druck 1,4-mal so breit sind wie die NH3- u. HCl-Linien. 
Die Druckyerbreiterung kann nicht durch die klass. LoEENTZSchc StoBtheorie e rk la rt 
werden, sondern durch den intermol. Starkeffekt. In  zahlreichen Tabellen werden die 
Linien der einzelnen Banden mitgeteilt u. mit den Ergebnissen anderer Autoren (LUEG 
u. H e d f e l d ,  B adgf.R  u . M ec k e ) yerglichen. (Physic. Rcv. [2] 50- 27—37. 1/7. 1936. 
Chicago, Univ., Ryerson Physical Labor.) , GÓSSLER.

G. Jacobi, Die Erzeugung hoher Intensitat des Wasserstoffkcmtinuums mit Hiljt 
einer Oliihkathodenrdhrc. Fiir Absorptionsmessungen im UV wird sehon seit langer 
Zeit ais kontinuierliche Lichtąuelle dasWasserstoffentladungsrohr benutzt. Hier brcnnt 
die Entladung zwischen kaltcn Elektroden, u. die positiye Siiule wird durch eine sehr 
enge, innen yersilberte Glasróhre eingeschnurt. Die Brennspannung betragt einige 
1000 Volt. AuBerdem erfordert die Lampe bei hoher Belastung eine intcnsive W-- 
Kuhlung. Vf. beschreibt nun die Konstruktion eines H r Rohrs mit Gliihkathode. 
Die Einzelheitcn des Rohres sind: Gliihkathode (GroBflachenkathode); Anodo ist ein 
kleiner Mo-Zylinder. Die Entladung wird durch einen mit Kiihlrippen versehenen 
Mo-Zylinder yon 30 mm Durchmesser eingeschnurt. Der H2-Druck betragt 1 mm Hg. 
Das Rohr kann ohne Kiihlung mit 10 Amp. Dauerbelastung bei einer Brennspannung 
von 80 V betrieben werden. Diese Daten gelten fiir Gleichstrom. Eine Abbildung 
zeigt ein intensives Spektrum bei einer Belichtungszeit von 5 Sek. (LEISS-Quarz- 
spektrograph, Offnung 1:10, Spaltbreite: 0,02 mm). Der Vorteil der Gluhkathoden- 
rohre gegeniiber den bisher ubliehen Entladungsróhren besteht in der Hauptsache in 
der niedrigen Brennspannung ( ~80 V gegeniiber 3000 V) u. in dem Fortfall einer 
W.-Kiihlung bei hoher Belastung. (Z. techn. Physik 17 . 382—84; Physik. Z. 37- 808 
bis 810. 1936. Berlin, Forschungsinst. d. AEG.) G o s s l e r -

G. H. Dieke, Die 2 s 2 p lZ-Banden des Wassersloffmolekiils. Vf. ist es zu- 
sammen mit JE P P E S E N  u . R a n k  unter Benutzung der neuen ultrarotempfindlichen 
Platten (vgl. C. 19 3 6 . II. 2860) gelungen, das yon R ic h a r d s o n  u . D a v id s o n  (C. 1929- 
II. 2643) sowie yon F i n k e l n b u r g  u . M e c k e  (C. 1929 . II. 2305) entdeekte ultrarote 
Bandensystem 1X - $ - 2 p 1£  des H .2 bis ca. 1 1  700 A auszudehnen u. die analogen 
Bandensysteme yon HD u. D 2 aufzufinden. Die Rotations- u. S ch w in g u n g san a ly se  
zeigt, daB die Eigg. des oberen Zustands dieser Banden erheblich von denen ab- 
w e ich en , die ihm bisher zugeschrieben worden sind. Die neuen Tatsachen fuhren zu 
der wohl endgultigen Identifizierung des oberen Zustands ais 2 s im Einlclang mit
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ciner frtiheren Verm utung von  RlCHARDSON. Fur diesen Zustand ergeben sick folgondo 
Rotationskonstanten (fiir v == 0):

H 2 HD D„
B0 =  31,770 23,924 10,032
Z>„ =  0,0228 0,0123 0,0053

Mit steigender Schwingungsquantenzahl v nimmt B v schncll u. unregelmaCig ab, 
derart, daB die Beziehung B v =  B c — a (v +  lj2) +  fl (v +  V2)2 nur auf v — 0 u. 
v — 1 angewendet werden kann. Auf dicsem Wege werden unter Verzioht auf p 
Naherungswerte fiir Be u. das Tragheitsmoment J  berechnet. Diese entsproohen einem 
Gleichgewichtskemabstandre — 1,0087-10-8 cm. Jene Abnahme von B v mit steigendem 
v beruht auf Storungen im Molekuł. Die den u-Wcrten entsprechenden Schwingungs- 
energien von 2 s 2 1 lassen sich nicht gut durch die bekannte Beziehung 

Fv =  co {v +  Vj) — x  co (v +  a/ 2)2 +  • • • 
wicdergeben; daher sind die hiemaeh bereehneten Wertc

H„ HD D„
oi =  2588,9 2204,4 1784,5 cm" 1

x co — 130,5 81,6 48,1 cm- 1
mit merkliehen Fehlem behaftet. Die beobaekteten Storungen des Zustands 2 s 
bemhen auf einer Wechselwrkg. zwischen den Sehwingungs- u. Elektronenbewegungen 
(Storungen der Klasse B) u. werden dureh einen nur wonig (ca. 3500 cm-1) dariiber 
liegenden Zustand bewirkt; bei diesem handelt es sich hóehstwahrscheinlich um den 
Zustand (2 p  o)2 12 .  Hierdurch wiirde sich auch die Beobachtung erklaren, daB der 
dem Zustand 2 s entsprechende Zustand des Triplettsystems (2 s 32)  keinerlei 
Storungen zeigt. (Pliysic. Rev. [2] 50 . 797—805. 1/11. 1936. Baltimore, Jo h n s  
H opkins Univ.) Z eise.

R. D. Present, Spineffekte zweiler Ordnung in I i3. Der „gemischte Operator" 
(1— g)PM +  0 P n  von M aJO R A N A -H eisenbekg fiir die Wechselwrkg. zwischen 
Neutronen u. Protonen verursacht eine Vemiischung der Zustande mit verschied. 
Spinsymmetrien. Dieser Mischungseffekt wird merklieh, wcnn <7 nicht mehr Idein ist; 
dann behalt der aquivalente MAJORANA-Operator nur noch in 1. Ordnung seine 
Giiltigkeit. Da nun fur H 3 u. H e4 der W ert von g zwischen 0,20 u. 0,25 liegen diirfte, 
erscheint eine Abschatzung der in 2. Ordnung zu erwartenden Effekte ■wunschenswert. 
Vf. fiihrt dies in der vorliegenden kurzeń Mitt. durch. (Physic. Rev. [2] 50 . 870—71. 
1/11. 1936. Lafayette, Indiana, Purdue-Univ.) Z e is e .

R. Schlatterer, Der Zeemaneffekt der Alkalien nach der Diracgleichung. Vf. gibt 
eine Ableitung der Feinstruktur u. des Zeemaneffektes aus der Dirac-Gleichung. Ais 
Ausgangspunkt ist dabei nicht die lineare, sondem die iterierte Diracgleichung gewahlt, 
yon der S o w m erfe ld  u. M aue zeigen konnten, daB sich ihre Lsg. im Falle eines be- 
Hebigen stationarcn elektr. Feldes an die Schrodingergleiehung anschlieGen laBt. Die 
Eigenwertstorungen werden in zweiter Naherung nach der ScHRÓDINGERschen 
Storungstheorie ermittelt. Es ergeben sich dabei die VoiGT-SoMMERFELDsche 
Formeln fur die Zeemanaufspaltungen von Dublettsystemen. Mit Hilfe der Eigen- 
funktionen nullter Naherung werden die Auswahl- u. Intensitatsregeln im Zeeman
effekt diskutiert. (Ann. Physik [5] 27. 643—63. 22/11. 1936. Hóllriegelskreuth 
bei Miinchen, Ges. f. Lindes Eismaschinen.) GÓSSLER.

W. H. Watson und D. G. Hurst, Die Durchldssigkeil von Natrium- und Kalium- 
schichUn im Schumamigebieł. Yon WOOD wurde erstmalig die UV-Durchlassigkeit 
diinner Alkalischichten im Gebiet von 1850—2000 A untersucht. Vff. haben diese 
Vcrss.  ̂ausgedehnt auf das Schumanngebiet. Sie untersuchten die Durchlassigkeit 
von Xa- u. K-Schichten, die auf Fluorit niedergeschlagen waren, u. zeigten, dafi Na 
bis herunter zu 1250 A durchliissig ist. K-Schiehten dagegen zeigten unterhalb 
1400 A nur ganz geringe Durchlassigkeit. Eine Na-Sehieht auf Fluorit stellt demnach 
fur das siehtbare Gebiet u. das UV mit X >2100 A ein ideales Filter dar. Das gesamte 
Schumanngebiet von 2000— 1250 A wird durchgelassen. (Naturę [London] 138. 124. 
18/7. 1936. Montreal, Canada, Mc Gili Univ.) G ó s s le r .

W. H. Watson und D. G. Hurst, Dumie Alkalimetallschichten, durchliissig fiir  
das Schumanngebiet. Ausfiihrliche Arbeit zu der yorstehend referierten Mitteilung. 
Die Herst. der dunnen Alkalischichten wird eingehend beschrieben. Neben den Na- 
u. K-Schichten sind auch noch Li-Schichten untersucht. Beim Li wurde fur Wellen- 
langen >  1400 A keine Durchlassigkeit gefunden. Zum SchluC werden die Ergebnisse
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David Sinclair und H arold W . W ebb, Die Lebensdauer der Kaliumdublctis

X 4047/4 und A 3447/6. Vff. bestimmen die Lebensdauer der K-Dubletts 4047/4 u. 
3447/6 A bei ElektronenstoBanregung. Die Intensitat der K-Strahlung wird m it einer 
Na-Hydridvakuumzelle gemessen. Die Messungen wurden in einem Druckbereich 
von 4 x  10~5 mm bis 10-2 mm durchgefuhrt. Die Lebensdauer des K-Dubletts 4047/4 A 
betragt 3,79 X 10-7 sec, die des Dubletts 3447/6 A 8,50 X 10-7 scc. Dio Meflgenauigkeit 
betragt 1%. Weitcr wird gezeigt, daB die Abklingung einom einfachen Exponential- 
gesetz folgt. Die gemessenen Wertc der Lebensdauer bloiben iiber den ganzen 
Druckbereich konstant. Dies wird crklart durch die Armahmc, daB nur 10% der ab- 
sorbierten Linie 4047/4 A in dcrselben Wellenliinge reemittiert werden. Messungen 
der Drackabhangigkeit der Emission u. Absorption bestatigon diese Annahme. (Physic. 
Rev. [2] 50. 440— 46. 1/9. 1936. Columbia Univ.) G o s s l e r .

Gordon F. H ull j r . , Druckverbreiterung von Ketltumresonanzlinien durch Argon 
und Stickstoff. Messungen der Druckyerbreiterung der K-Resonanzlinien in Absorption 
durch 1—40 a t Ar oder N2 ergeben bei Auftragung der Halbwertsbreiten u. der Ver- 
schiebungen der Linien gegen die ,,relativc D.“ (Dr) Kurven, die bis Dr =  14 gerad- 
linig sind, so daB hiemach in diesem Druckberoiche die LoRENTZ-Verbrcitcrung iiber- 
wiegt. Bei Dr =  14 beginnen dio Kuryen dagegen von der Linearitat abzuweichen; 
hier setzt die „stetist.“ Verbreiterung ein. Dio Ergebnisse stimmen mit der Theorie 
von MARGENAU (C. 1936. I. 2689) u. teilweise auch m it den Beobachtungen von 
MARGEKAU u . WATSON (C. 1933. II. 1844) iiberein. Fur die VAN DER WAALSsche 
Konstantę b von Ar u. Ń2 wird naeh 3 unabhangigen Berechnungsycrff. der Wert
24-10-32 bzw. 18-10—32 cm6/sec_1  ermittelt. (Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 1936. 
30. Sloane, Phys. Labor.) ZEISE.

H . Gobrecht, Ober die Absorptions- und Emissionsspektren der Ionen der Sdlenen 
Erden im festen Zusłand. Vf. setzt die friiheren Unterss. (C. 1936. II. 2672) iiber die 
Absorptions- u. Emissionsspektren der Seltenen Erden fort. Die dreiwertigen Ionen 
der Seltenen Erden sind durch ihrc scharfen Spektren gut geeignet, durch die Stark- 
effektaufspaltungen ihrer Linien genauere Angaben iiber die Besehaffenheit der inneren 
elektr. Felder zu machen. Dic von TOMASCHECK u. D e u t s c h e e in  gefundene Fluores- 
cenz der reinen Salze muB ais tJbergang von einem Term zu dem Grundterm multiplett 
gedeutet werden. Hierbei erfolgt eine starkę Durchbrechung der Auswahlregeln. Vf. 
findet eine Reihe neuer Obcrgiinge, z. B. werden beim P r+++ in Absorption t)bcr- 
gange bis A L  =  4 u. A J  — 4, ferner Interkombinationen beobachtot. Aus der Gesamt- 
aufspaltung laBt sich dio Abschirmungskonstante berechnen. Fiir Eu+++ in Eu2(S04).-:' 
8 H ;0  ergibt sich: o =  34,4. Unter Benutzung der gefundenen Abschirmungszahl 
lassen sich auch dio Gesamtaufspaltungen hoherer Terme berechnen. Die 6 Absorptionen 
des Sm+++ im Ultraroten lassen sich so ais 8i'-Term deut.cn. Fiir P r+++ laBt sich beinahe 
ein vollstandiges Termschema aufstellen. Sind einigo Tenno nun bekannt, so lassen 
sich auch dio Starkeffektaufspaltungen auf Grund der BETHEschen Theorie bcrechnen. 
Die Aufspaltungen wurden beobachtet beim Eu. Die tlbereinstimmung zmschen be- 
rechneter u. beobachteter Aufspaltung ist gut, solange man sich auf die Hauptlinien 
beschrankt. Aus diesen Messungen geht horror, daB sich das Eu+++ im Eu2(S04):)- 
8 H.,0 in einem elektr. Krystallfeld von hexagonaler SjTnmetrie befindet. (Z. techn. 
Physik 17. 425—26; Physik. Z. 37. 851—52. 1/12. 1936. Dresden, Techn. Hochsch., 
Physikal. Inst.) G o s s le r .

Cecil B. E llis, Energienivcaus in Krystallen von Samariumsalzen. Eine Analyse 
der iiber die Absorption von Sm-Salzen publizierten Daten (vgl. C. 1934. II . 2799) 
fiihrt dazu, anzunelimen, daB auBer der durch das innero Krystallfeld bewirkten Auf
spaltung auch noch Vibrationsniveaus wirksam sein miissen. (Physic. Rov. [2] 50. 
675. 1/10. 1936. Michigan, Univ., Ann Arbor.) BUSSEM.

R. F . B acher und D. H . Tom boulian, In 115: Hyperjeinstrukturabweichungen und 
eleklrisches Quadrupęlmoment. Hyperfeinstrukturmessungen an In  II-Linien mit einem 
FAHRY-PEROT-Intcrferoineter ergeben 2 Arten von Abweiehungen von der Interyall- 
regel. Die Linie 7852 A (5 s 6 p 1P1 — 5 s 6 s 1S0) besitzt 3 Koinponenten mit irregu- 
laren Abstanden —0,4318 u. —0,3612 cm-1 . Die Linie 7183 A (5 s 6 p  — 5 s 6 s 3$i) 

'zeigt, daB auch die Intervalle, von 2P 1 irregular sind. Wahrend hier die Abweiehungen 
nach PASCHEN auf dom storenden Einfl. des nahe benachbarten Terms 3P 0 beruken, 
werden die Abweiehungen im Falle des Terms 1Pl durch die Annahme der Existenz
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eines elektr. (Juadrupolmomentes R- =  1,0- lO*-'1 qcm des Atomkernos von In 115 
gedeutet. Von dem Isotop In 113 wird trotz gelegentlicher starker Uberbelichtung 
der Komponenten von In 115 keino Spur gefundon. (Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 
1936 . 29. Comell Univ.) Ze i s e .

H. Krefft, K. Larche und F. Rossler, Speklrale Energieverteilung und Liclil- 
ausbeute der Entladung in Quecksilberdampf bei holien Druckan. Vff. untorsuchen die 
strahlungsphysikal. Eigg. der Hg-Hochdruckentladung iiber 1 a t bis etwa 30 at. Die 
Vers.-Lampe bestand aus Quarz, der Durelimesser konnte von 6—14 mm yerandert 
werden, der Elektrodenabstand von 25—50 mm. Ais Elcktroden dienten Oxyd- 
elektroden. Die Lichtausbeute steigt bei konstant gehaltener Stromstarke fiir Druckc 
iiber 1 a t stetig an u. errcicht bei 2 Amp. u. 15 a t Werte von 70—80 Hlm/W. Dio 
Strahlungsausbeute der ersten Glieder der Triplettnebenserien nehmen bei konstanter 
Stromstarke bis oberhalb von 30 a t stetig zu. Dagegen nimmt die Ausbeute der hóheren 
Serienglieder sehon unterhalb von 30 a t wieder ab. Die spektrale Intensitatsverteilung 
der Strahlung des Hg-Dampfes iindert sieli beim Ubergang zu hoheren Drucken derart, 
daB die Intensitat im mittel- u. langwelligen UV abnimmt im Verhaltnis zur Intensitat 
im sichtbaren Gebiet. Sieht man von den Resonanzlinien ab, so riickt der Schwer- 
punkt der Strahlung beim ttbergang vom Niederdruck zum Hoehdruck, nach ktirzeren 
Wellen. Bei Drucken iiber 5 a t dagegen riiekt der Schwerpunkt wieder nach langeren 
Wellenlangen. Dies ist eine Folgo der starken Schwiichung der hoheren Serienglieder 
durch dio Einw. benachbarter Atome. Hinzu kommt, daB die ersten Glieder der 
II. Triplettnebenserie, dereń Ausbeutcn mit dem Druck noch iiber 30 a t ansteigen, 
im sichtbaren Gebiet liegen. Es tr i t t  neben der Verschiebung des Strahlungsschwer- 
punktes eine kontinuierliche Strahlung von Polarisationsmoll. auf, deren Ausbeute 
mit dem Druck zunimmt. Die Selbstabsorption im Entladungsrohr hat einen groBen 
Einfl. auf die spektralo Energieverteilung. (Z. tcchn. Physik 17. 374—77; Physik. 
Z. 37. 800—803. 1936. Berlin, Osram-Konzem, Mitteilung der Studiengesellschaft f. 
elektr. Beleuchtung.) GÓSSLER.

R. Rompe und w. Thouret, Die Leuchtdichte der Quecksilberentladung bei holien 
Drucken. Zur Unters. der Hg-Entladung bei extremen Drucken haben Vff. eine Hg- 
Lampe mit hoher Leuchtdichte entwickelt. Sie besteht aus einem starkwandigen 
QuarzgefiiB von 3 cm Durelimesser, in dem zwei Oxydelektroden im Abstand von 5 mm 
angeordnet sind. Der Hg-Dampfdruck betragt im Betrieb 50 at. Die horizontal ge- 
messene Lichtstarke betragt 5000 HK, die Leuchtdichte 50000 Stilb. Die Hg-Lampe 
besitzt also dio dreifache Leuchtdichte der Reinkohlenbogenlampe. Die Mcssungen 
erstrccken sich auf den Druekbereieh bis zu 60 a t u. auf Stromstarken bis 8 Amp. 
Es zeigt sich, daB der Gradient im untersuchtcn Boreich etwas weniger ais linear mit 
dem Druck ansteigt u. wenig vom Strom abhangt. Dio Leuchtdichte der Entladung 
steigt boi konstantem Druck linear mit dem Strom an. Eine Erhóhung der Leucht
dichte ist nieht nur durch Steigerung des Druckes zu erroiehen wie bei der Philips- 
Hg-Hochdrucklampe, sondern aueh durch Stromstarkeerhohung. Die gleichzeitig an- 
gestclltezi Lichtstarkemcssungen zeigen einen iihnlichen Verlauf wie die Leuchtdichte, 
namlich linearer Anstieg mit der Stromstarke. Der lineare Zusammenhang von Strom 
u. Leuchtdichte wird dadurch verstandlieh gemacht, daB die Ausstrahlung der Hg- 
Hochdruckentladung eine Temp.-Abhangigkeit besitzt, die innerhalb der MeBgenauigkeit 
mit der Leitfahigkeit iibereinstimmt. (Z. tcchn. Physik 17. 377—80; Physik. Z. 37. 
803—06. 1936. Berlin, Osram-Konzern, Mitt. d. Studiengesellschaft f. elektr. Be
leuchtung.) G o s s l e r .

Kasson S. Gibson und Harry J. Keegan, Die Farbę des irassers. Vff. geben an, 
mittels vorliegender Literaturdaten die trichromat. Koeff. von W. fiir verschied. 
Schichtdicken bereehnet zu haben. Fiir Dicken bis zu 20 m ergibt sich hiernach eine 
blaugriine Farbę des W., entsprechend der relativ starken Absorption im roten Gebiete 
des Spektrums. Bei groBeren Schichtdicken sind die vorliegenden Absorptionsmessungen 
so unsicher u. widersprechend, daB die berechneten colorimetr. Werte viel geringero 
Bedeutung ais im Gebiete der kleineren Schichtdicken besitzen; bei 400 oder 500 m 
entsprechen die berechneten Werte angenahert denen des Spektr. an der Stello der 
kloinsten Absorption (bei 460 bis ea. 535 m/i). (Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 
1936. 34. National Bur. of Standards.) Ze i s e .

R. H. Zinszer, Der Druckeinflufi auf die Absorption und oplische Aktinitat von 
ifiMser. Eine Vers.-Anordnung wird kurz beschiieben, mit der die Absorption des W. 
z\vischen 6000 u. 7000 A bei Drucken bis 700 kg/qem untersucht wird. Ein Zweck
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der Unters. liegt in  der Beat. der Korrekturen fur die von PoULTER u. B e n z  (C. 1933.
1. 1744) beschriobenen Linseneffektc u. in der Absehatzung der relativon Bedeutung 
dieser Effekte im Vgl. mit dem zu erwartenden reinen Druckeffekt. Die von den Glas- 
fenstem der Druckkammer unter der Wrkg. der hohen Drucke erzeugte Divergenz 
des hindurchgehenden Lielitstrahls macht solange, ais sie niebt durch eine passende 
Korrektur beriicksichtigt wird, eine quantitative Best. des reinen Druckeffekts fast 
unmóglich. (Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 1936. 30—31. Indiana, Univ.) Ze i s e .

Hiram W . Edwards und Robert P. Petersen, Reflexionsvermogm von auf- 
gedampften Silberhaulchen. Durch Aufdampfen auf Glas im Vakuum werden reine 
Ag-Hautchen von bosonders hohem Reflexionsycrmogen hergestellt, ebenso Al- 
Hautchen. F ur bcide Arten werden die Reflexionskoeff. unter Variation der Licht- 
ąuelle bzw. wirksamen Strahlung ermittelt (Wolframlampe ohne bzw. mit vor- 
geschalteten Piltem  sowio Na-Liehtbogen). Die erhaltenen Werto sehwanken zwischen
98,0 u. 99,4% fiir Ag sowie zwischen 88,6 u. 89,6% fur Al. F ur Vgl.-Zwecke ist der 
m it gelbem Licht gemessene Koeff. von Ag am zuverlassigsten; er liegt um ca. 5,5% 
hóher ais der gewohnlich angegebene Wert. Die Messungen lassen den Einfl. der ultra- 
roten Strahlung deutlich erkennen. Die zur Beseitigung der Verunreinigungen des 
Ag durchgefuhrte Vorbehandlung wird angedeutet. Auf diesem Wege hergestellte 
Ag-Spiegel triiben sich nicht so leieht wie gewohnliche Ag-Spiegel. (Physic. Rcv. [2] 
50. 871. 1/11. 1936. Los Angeles, Univ. of Calif.) Ze i s e .

A. Rtittenauer, tlber die Anregung der Phosphore in der Neonentladung. Die 
erfolgreiehc Verwendung von Phosphoren in der Hg-Niederdruckentladung gab die 
Veranlassung zu der vorliegcnden Untersuchung. Die Anregung der Phosphore in der 
Ne-Entladung erfolgt durch die im UV liegenden hoheren Glieder der Ne-Hauptserie 
zwischen 3800 u. 2500 A u. durch die im ScHUMANN-Gebiet liegenden Resonanz- 
linien 736 u. 744 A. Ais Phosphore wurden grunleuchtende Zinksulfidphosphore 
m it einem Anregungsmaximum im langwelligen TJY zwischen 4000 u. 3500 A, ferner 
grunleuchtende Zinksilicatphosphore, dereń Anregungsmaximum unter 2500 A liegt, 
benutzt. Vf. gibt eine Meth. an, die gestattet, die Phosphorescenzstrahlung, an- 
geregt durch das UV u. angeregt durch die ScHUMANN-Strahlung, getrennt zu messen. 
Die Intensitiit der Phosphorescenzstrahlung, angeregt durch die ScHUMANN-Strahlung, 
steigt m it fallender Stromdichte u. fallendem Gasdruck, wahrend die Phosphorescenz
strahlung angeregt durch die UV-Strahlung m it fallender Stromdichte u. Gasdruck 
ebenfalls abnimmt. Zwei wichtige Ergebnisse enthalten diese Unterss.: 1. die Phos
phore werden durch die Strahlung des SciIUMANN-Gebietes zum Leuchten angeregt,
2. es gibt Phosphore, dereń Phosphorescenzstrahlung, erregt durch Strahlung des
ScHUMANN-Gebietes, so stark ist, daB eine Verwendung solcher Phosphore in der 
Ne-Entladung lichtteclin. Vorteile ergibt. (Z. techn. Physik 17. 384—87. Physik. Z. 
37. 810—-13. 1936. Berlin, Studicngesellschaft fur elektr. Beleuchtung, Osram- 
Konzem.) GÓSSLER.

J. Larionor und A. Seidel. Ober die Fluorescenz der Salze des dreiwertigen Euro- 
piums in icasserigen Lósungen. Vff. untereuehen die Fluorescenz der mit H 2S04 au- 
gesauerten wss. Lsg. des Oxyds von Eu. Zur Anregung der Fluorescenz bewahrtc sich 
der Fe-Funke wcsentlieh besser ais der Kohlebogen. Die wss. Lsg. des dreiwertigen 
Eu-Oxyds zeigt eine starkę, tiefrotc Fluorescenz, die vom Wellenlangenbereich 2450 
bis 2750 A angeregt wird. Das Fluorescenzspektrum besteht aus drei Banden, die bei 
). 5935, 6165 u. 6965 A liegen. Wird an Stelle von HoSO., HC1 der wss. Lsg. zugegeben, 
so zeigt sich bei Zimmertemp. keine Fluorescenz. Weiter wurde bei EuCl3 nur bei 
Zusatz von H 2S04 eine Fluorescenz beobaehtet. Lsgg. von Eu2(S04)3 zeigten starko 
Fluorescenz. Die rote Fluorescenz wird dem dreiwertigen Eu+++-Ion zugesehrieben. 
AuBer der roten Fluorescenz zeigen die wss. Lsgg. von Eu2(S04)3 bei Anregung mit 
dem unzerlegten Fe-Funkenspektrum eine blaue Fluorescenz. Das Spektrum wurde 
m it einem ZEISS-Quarzspektrographen mit Quarzfluoritoptik aufgenommen. Es be
steht aus zwei Banden, von denen die eine bei 3108 A, die zweite im Gebiet von 3215 
bis 4070 A liegt. Die letztere sehr breite Bandę zeigt keinerlei Struktur. Aufnahmen 
mit Glasspektrographen von FuESS zeigen, daB die sehr breite Bandę von 3215— 4070 A 
noch begleitet ist von einer weiteren, die bis 4550 A reieht. Auch Lsgg. yon EuCl3 
zeigen die blaue Fluorescenz, dagegen nicht die rote Fluorescenz. Dies zeigt, daB die 
ultrayioletten u. roten Banden auf zwei verschied. Emissionsmechanismen zuruck- 
gefiihrt werden mussen. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. IV. 115—18. Lenin
grad, Opt. Inst.) GÓSSLER.
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♦  J. M. Anscheles, Wachstum von Krystallen auf Kosten von neben de.nseXbe.n ent- 
stehenden Keimen. Es wird zur Bestatigung der FEDOROWschen Hypothese des Krystall- 
wachstums aufKosten der iii der Umgebung von Krystallen entstehendenKeimefolgendes 
angefiihrt: Die Beobachtungen voń MlERS auf dom Goniometer uber das Wachstum 
der Krystallflachen. Das Auseinanderlaufen der Keime vom wachsenden Salolkrystall 
auf der Oberflache eines Saloltropfens. Es wird bewiesen, daB dieses Auseinanderlaufen 
durch das Abwandem der in der Umgebung des Krystalls sich bildenden Keime durch 
Veranderung der Oberflachenspannung verursacht wird. Abwandem der Keime vom 
ICrystall durch Schwerkraft, Entfemung der Keime vom Krystall durch Stromung 
in der Losung. Ais Erklarung der Keimbldg. in der Umgebung des wachsenden 
Krystalls wird die Hypothese von einer optimalen Zone der willkurlichen Krystallisation 
auf der Grenze des Krystallisationshofes aufgestellt. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik,Kristallchem. [Abt. A d.Z .Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 95 . 150—56. 
Okt. 1936. Leningrad, K abinett fiir Kristallogr. an der Staatl. Univ.) B u s s e m .

Johannes Ehlers, Beitrag zur Kennlnis des Krystallwachstmns aus der Dampf- 
phase. Es wird in einem neukonstruierten Sublimationsofen das Wachstum von As20 3, 
daneben auch HgCl2, HgJ., u. HgBr2 aus der Dampfphase untersucht. Bei As20 3 tr i t t  
bei allen Verss. nur das Oktaeder ais Wachstumsform auf. Zur Erklarung wird folgendes 
angenommen: Vor der Aufwachsflache bcfiudet sich eine Adsorptionskondensations- 
schicht, in der die Keimbldg. u. das Anlagern an den Keim stattfindet. Das Gitter 
des As20 3 ist ein Mol.-Gitter der auch im Dampfzustand bestandigen Moll. As40 6. 
Beim Aufbau roihen sich die Gruppen immer nach [1 1 0] aneinander an, wobei sich 
diese Richtung ais Resultierende zweier gowinkeltcr [1 1  1]-Richtungen ergibt. Je
3 unter 60° zusammenstoCende [1 1 0]-Richtungen ergaben die Oktaederflache. Dies 
u. die Oktaederanordnung der O-Atome macht das ausschlieBliche Auftreten von 
(1 11) ais Wachstumsform verstandlich. Mit dieser Flachenausbldg. u. mit [1 1 0] 
ais Aufreihungsrichtung lassen sich auch Parał lei venvachsung, Spinellverzwillingung 
u. Skelettbldg. erklaren. — Bei den Verss. an HgBr, wird eine neue, rhomb. Aus- 
bildungsweise festgestellt. Bei den Mischkrystallen HgBr,-HgJ2 zeigen sich die fur 
die Mischkrystalle typ. Ersclieinungen, wic Zonen u. Sandutirstruktur. (Schr. mineral.- 
petrogr. Inst. Univ. Kiel Heft 2 . 24 Seiten. 1935.) B u s s e m .

Rudolf Tiemeyer, Zvsammcnhange zwisehen realem Krystallimchstum und Oitterbau- 
fehlern, unicrsucht an der Krystallisation von Natriumnitrat aus der ScJimelze. Ein- 
krystalle von NaN03 werden dadurch hergestellt, daC das Materiał in diinnwandigen 
Glasrohrchen von 5 mm Durchmesser u. 8 cm Lange oder aueh in grofieren GefaCen 
bis 65 mm Durchmesser bis 60° uber den F. erhitzt wird u. dann langsam (2—2,5° 
pro Stde.) abkiihlt. Der Schmelzofen weist ein von oben nach unten verlaufendes 
Temp.-Gefalle auf. Die erhaltenen Einkrystalle werden rontgenograph. nach der 
L.\UE-Meth. u. nach der monochromat. Konvergenzmeth. gepruft. Hierbei kann die 
Zahl der Gitterblocke u. ihre Orientierung gegeneinander direkt aus dem Photogramm 
entnommen werden. Das Wachstum orfolgt am regelmaCigsten in der Nahe des Ortes 
des Krystallisationsbeginns, mit zunehmender Entfemung wird die Verdrehung der 
Gittcrblockc immer starker. Die GefaBform ist yon Einfl. auf die Gute der Krystalli
sation, u. zwar ergibt ein spitz auslaufendes Róhrchen bessere Krystallc ais eins mit 
flachem Boden. Die Orientierung des Einkrystalls hangt nicht von der Richtung des 
Temp.-Gefalles ab. In  verd. Luft erfolgt das Wachstum regelmaBiger. Die Fehl- 
orientierungen der Gitterblocke konnen ais gesetzmaBige Verdrehungen um bestimmte 
Gitterrichtungen gedeutet werden. Fiir NaN 03 ist speziell [1 0 0] ais Verdrehungs- 
achse wirksam, die Richtung kiirzester Abstande verschiedenartiger Ionen. Die Unters. 
der Keimzone zeigt, daB sehon der Keimhcrd aus einem derart geregelten Aggregat 
von Gitterblocken besteht. Vf. lehnt deshalb die von G r o s s  u . M o l l e r  vorgeschlagene 
Annahme eines ungeregelten Keimherdcs mit nachfolgender Auslese ab. (Schr. minerał.- 
petrogr. Inst. Univ. Kieł Heft 1. 24 Seiten. 1935.) B u ssem .

J. Leonhardt und R. Tiemeyer, Das Aufreihungsgesetz der OitterUocke im Mosaik- 
krystall, untersucht am NaNO^-Schmelzfhtpkrystall. (Vgł. vorst. Ref.) (Z. Physik 102 . 
781-90. 6/10. 1936.) B u s s e m .

J. A. Cooper und w. E. Gam er, Bildung von Dehydratationskemen an K ry 
stallen ton Chromalaun. Es wurden photograph. die Wachstumsgeschwindigkeiten von

*) Vgl. S. 1646; Krystallstruktur v. Mineralien vgl. S. 1652; v. organ. Verbb. 
Tgl. S. 1667, 1701.
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sphiir. Kernen gemessen, die sich bei der Entwasserung von Chromałamikrystallon 
bildeten. Es wurde gefunden, daB Keme, die einen Durchmesser von <  10-2 cm 
liatten, sehr langsam wachsen. Oberhalb eines Durchmessers von 10-2 cm verlauft 
die Wachstumsgeschwindigkeit linear mit der Zeit. Ober die Griinde dieses verschied. 
Verh. kann noch nichts Gewisses ausgesagt werden. (Trans. Faraday Soc. 32. 1739—44. 
Dez. 1936. Bristol, Univ., Department of Chem.) COTTFRIED.

Tibor Erdey-Gruz, Uber das elektrolytische Wachstum non Silberkrystallen. Inhalt- 
lich ident. m it der C. 1935. II. 189 referierten Arbeit. (Magyar Chem. Folyóirat 42. 
98—109. 1936. [Orig.: ung.]) " SAILER.

Heinrich Thiele, BUdung von Kohlensloffdendriten. GrapliitsiLure kann in ein 
transparentes Gel von iihnlicher Beschaffenheit wie ein Gelatinegel verwandelt werden. 
Bringt man dieses Gel zwischen Pt-Elektroden mit einer Spannungsdifferenz von 
220 V, so bildet sich Kohlenstoff durch Red. an der Kathode, bevor die relativ groBen 
Teilchen sich in Bewegung setzen kónnen. Unter dem Einfl. der Felder tr itt  eine 
Orientierung der Teilchen ein. Auf einem diinnen Graphitsaurefilm kann man mit 
Hilfe einer Pt-Elektrode sehreiben. (Naturo [London] 138. 688. 17/10. 1936. Kiel, 
Univ.) BUSSEM.

A. Schulze, Allotropieunlersuchungen an sehr reijiem Calcium. In Erweiterung 
der friiher mitgeteilten Ergebnisse (C. 1936. I. 721) wird gezeigt, daB die Abkiihlungs- 
kurven, der elektr. Widerstand u. die Rontgenunters. auf 2 allotrope Umwandlungen 
des Ca schlieBen Iassen. Die a,/?-Umwandlung liegt bei ca. 300°, die /?,y-Umwandlung 
bei ca. 450°. Die Unterss. wurden an sehr reinem Materiał (99,9% Ca) durchgefiihrt. 
(Z. MetaUkunde 28. 55—57. Marz 1936. Berlin-Charlottenburg.) BOSSEM.

J. A. A. Ketelaar, Die Krystallslriiklur des Vanadinpentoxyds. V20 6 kryst. in 
der rhomb. Raumgruppe J  P  di n ; dio Dimensionen der Elementarzelle sind: 
a =  11,48 ±  0,01 A; 6 =  4,36 ±  0,005 A; c =  3,55 ±  0,005 A. Z  — 2. D .ro 3,37.
V liegt in der Lago 4(6), O in 2 (a), 4(6) u. nochinals 4(6). Die 11 Parameter sind: 
x v  =  0,148, yv  «= 0,097, zv =  0 ±  0,003; «o — 0,08 ±  0,02; v =  0,89 ±  0,03; xo, =  
0,148 ±  0,005; y0l =  0,45 ±  0,01; z0l =  0,92 ±  0,02. so,, =  0,20 ±  0,005; yon =
0,03 ±  0,01; Jo,, =  0,46 ±  0,02. Das Gitter laBt sich beschreiben ais aufgebaut aus 
V04-Tetraedern parallel der cAchse, die durch Bruckensauerstoff verknupft sind. 
Die sek. Verkniipfung dieser Ketten, ebenfalls dureh gemeinsame Ionen, fiihrt zur 
Bldg. von Sehichten parallel (0 1 0). Dieser Aufbau gibt dem V20 5 den Charakter 
sowohl eines Ketten- wio auch eines Schichtengitters in Ubereinstimmung mit der 
Spaltbarkeit u. der positiven Doppelbrechung. Es wird auf den Zusammenhang bzw. 
den Unterschied zu den entsprechenden Silieaten (Glimmer) hingewiesen. (Z. Kri- 
stallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 95. 9—27. Okt. 1936. Leiden, Labor. f. Anorgan. Chemie der 
Univ.) B u sse m .

W . Borchert. Uber die Mannigfaltigkeit polymorplier Umuandhmgsi-organge avi 
Kaliumnitrat in  ihrer gegenseitigen Bedingtheit. Ausfiihrliche Darst. der bcreits zu- 
sammen mit Le o n h a r d t  (C. 1936- II. 3985) mitgeteilten Ergebnisse. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 95. 28—52. Okt. 1936. Kiel, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.) BUSSEM-

Gyorgy Goli und Tibor Bakos, Rdntgenographisclie Untersmhung der krystalli- 
nischen Struktur des Silbersulfids. Es wird die Struktur des Ag2S róntgenograph. nach 
der Meth. von D e b y e -S c h e r r e r  an kiinstlichen Ag2S-Prapp., die noch metal). Ag 
enthielten, untersucht. Infolge des metali. Ag-Geh. war dio Linienred. sehr beąuem 
zu orledigen. Die vermutete Struktur nach der Type des Cuprits wurde bestatigt u. 
ais Gitterkonstante «-urde ein Wert von 4,89 A gefunden. (Magyar Chem. Folyóirat 
42. 110—16. 1936. Budapest, Teehn. Hoehsch. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) Sa ILER-

D. P. Mellor und Florrie M. Quodling, Krystallographische und optische Dalen 
fu r  Cs*GuClv  Goniometr. Vermessung des rhomb. kryst. ĆsfiuClA ergab das Achsen- 
verhaltnis a : 6 : c =  0,7855: 1: 0,6141. Dio Krystalle sind opt. zweiachsig positiv, 
opt. Achsenebene ist (1 0 0), 2 V =  83° 46'. Die Brechungsindices fur Na-Licht sind: 
a  =  1,625 ±  0,002, /? =  1,648 ±  0,0002, y  =  1,678 ±  0,002. Schwach pleochroit. 
m it a  u. /} hellgelb, ■/ orange. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall
chem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 95. 315. Nov. 1936. Sydney, 
Australien, Dep. of Chem. Dep. of Geology.) GoTTFRIED.

D. P. Mellor und F. M. Quodling, Die optischen Eigenschaftm und die Krystall- 
struktur einiger Verbiiidungen tom T yp  RxM X i . Krystalle vom Typus RxM X t nut
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planarer MX4-Gruppe im Gitter zeigen ausgesprochene Doppelbrechung im Gegensatz 
zu solchcn, die eine tetraedr. MX4-Gruppo haben. An Hand von Angaben der Literatur 
zum Teil durch eigene Bestimmungen wurden die Brechungsindices u. die Doppel- 
brechung einer Reihe von Verbb. des obigen Typs auf den Zusammenhang zwischen 
opt. Eigg. u. Struktur liin untersueht u. zum Teil auf Grund der opt. Da ten die Kon- 
figuration u. Orientierung der MX4-Gruppe yorausgesagt. Untersueht wurden die 
folgenden Yerbb.: K t[Ni(ON)t ]'.HtO, N(GHl)i [AuGli \, Na[AuCl4]H20, K [A u B r,l 
CsĄCuClt l  CuGl^-2 H20 , [ P Ą N H ^ C L -H fi ,  K 2[PdCl4], [Pl(NH3),]Cl2-H20,
K t[PlCli], Ba[Pt{ON)t]-4 H20 , Mg[Pt(CN)Ą]-7 H20, LiK[Pl{CN)t }-3 H 2Ó. (J. Proc. 
Roy. Soc. New South Wales 70. 205. 1936. Sydney, Department of Geology, De
partment of Chemistry.) Go t t f r ie d .

Raymond Hocart und Maurice Fallot, Struktur und magnetische Eigenscliaflen 
von Manganborid, M nB. Es wurden einige Proben von MnB rontgenograph. u. magnet, 
untersueht. Die braunen Krystalle haben die Form von kleinen prismat. Nadeln, die in 
der Langsrichtung kleiner ais 0,4 mm sind u. eine Dieke von weniger ais 0,05 mm haben. 
Mit der Drehkrystallmeth. wurde der Parameter in der Langsrichtung zu [10 0] =  
2,95 A bestimmt. Pulveraufnahmen ergaben die beiden restlichen Parameter zu
[010] =  11,5 A u. [0 01] =  4,10 A. Die Elementarzelle besteht aus 8 Moll. MnB. 
Die genauen krystallgeometr. Anordnungen der Mn- u. B-Atome werden beschrieben. 
Die kiirzeste Mn-Mn-Entfernung im Krystall ist 2,3 A, der kiirzeste Mn-B-Abstand
2,1 A. Eine magnet. Unters. zweier MnB-Proben verschied. Herst. ergab einen Unter- 
schied im Curiepunkt (312 u. 299°) u. in der magnet. Hartę (3530 u. 2340), der auf 
rontgenograph. nicht feststellbare Verunreinigungen zuriickzufuhrcn ist. Wegen der 
grofien magnet. Hartę ist MnB sehr schwer zu sattigen, in einem Magnetfeld von 
20 000 Orstedt z. B. nur bis 88% - Die Siittigungsmagnetisierung ist sehr stark von der 
Temp. abhangig. Unter der Voraussetzung, daB Mn im MnB der alleinige Trager des 
Ferromagnetismus ist, betragt das magnet. Moment von Mn 9,65 WEISS-Magnetonen. 
Das ist ein Unterschied gegen das Moment von Mn in den HEUSLERschen Legierungen. 
Die magnet. Ergebnisse bestatigen den von NŹEL (C. 1936- II. 3400) gefundenen Zu
sammenhang zwischen Magnetismus u. Struktur u. fiir Mn speziell den fiir Ferro- 
magnetismus notwendigen Mn-Mn-Abstand zwischen 2,7 u. 3,1 A. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 2 03 . 1062—64. 23/11. 1936. StraBburg, Univ., Physikal. Inst.) F a h l .

A. P. Komar, Die Geometrie der plastischen Deformation von Krystallen auf Grund 
von Laueaufnahmen. Inhaltlich ident. m it der C. 1936 . II. 2673 referierten Arbeit. 
(Physik. J . Ser. A. J . cxp. theoret. Physik [russ.: Fisitscheski Shurnal. Ser. A. Shurnal 
experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 6 . 392—404. 1936. Leningrad.) K l e v e r .

B. W. Derjaguin, A. A. Leontjewa und M. P. Wolarowitsch, Messungen des 
Schubmoduls glasarliger Systeme im Er we ichungs inłervall. Es wurden Messungen aus- 
gcfiihrt zur Best. des Schubmoduls von 1. Mendelejewschem Kitt, 2. Guajakharz,
3. Kolophonium, 4. Glucose, 5. Hyposidfit, 6. Salol, 7. Paraffin u. 8. Wachs im Er- 
weiehungsintervall. ZahlenmaBige Resultate wurden nur fiir 1—4 erhalten. Fiir
1. wachst der Moduł (in Dyn/qcm X  10-8) von 2,68 bei 19,6° auf 5,45 bei 12,5°, fiir
2. Ton 1,40 bei 27° auf 4,00 bei 20,2°, fiir 3. Ton 0,970 bei 33,0° auf 1,97 bei 23,7° u. fur
4. von 2,37 boi 29,8° auf 4,20 bei 19,3°. In  allen Fallen is t  das Tem p.-Intervall fiir die
4 Substanzen sehr klein. (Acta physicochim . URSS 5. 617—26. 1936. Moskau, Inst. 
f. angew. Minerał, u. F . S. LEWINSON-LESSING-Inst. fiir Petrographic der Akad. der 
Wissensch. der USSR.) Go t t f r ie d .

L. Northcott, Zeilen- wid Mosaikstruktur von Metallen. Die Arbeit enthiilt unter 
Bezugnahme auf zahlreiehe Literaturstellen Angaben iiber Entstehung u. Wrkg. der 
etwahnten Strukturen. (Metallurgist 1936 . 165—67. 30/10. Beil. zu Engineer.) Ge isz l .

E. A. Owen und E. C. W illiams, Weitere róntgenographische Untersuchung der 
Kupfer-Zinnlegierungen. In Fortsetzung der C. 1937. I. 24 referierten Arbeit wurden 
bes. die (5- u. die j;-Phase untersueht. Das (S-Gebiet wurde bei Tempp. unterhalb 550° 
studiert u. es wurde festgestellt, daB d eine feste Lsg. ist. Ih r Homogenitatsgebiet 
ist am Eutektoidpunkt (67,45 Gewichts-°/o Cu, 330°) 0°/o breit u. verbreitert sich bei 
oo0° auf 0,48 Gewichts-°/0' — Die ?/-Phase ist ebenfalls eine feste Lsg., ihr Gebiet reicht 
bei 250° von 61,68 bis 62,10 Gewichts-°/o Cu u. bei 530° von 61,68 bis 62,20 Gewichts-°/o 
Cu. Durch yerschied. Beobachtungen konnte bestatigt werden, daB die (S-Phase bei 
ungefahr 330° sich in (ot. +  ?;) umwandelt. (J. Inst. Metals 58. 283—97. 1936. Bangor, 
l'niv. Coli. of North Wales.) Sk a l ik s .
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Karl Riederer, Das System Aluminium-Magncsium-Zink. Von der /3-Phaso des 
Syst. Al-Mg wurden Pulverdiagramme hergestellt, die durch ein hesagonales Gitter 
m it den Gitterkonstanten a — 11,38 ±  0,02-10-8 u. c/a — 1,57 gedeutet werden 
konnten. Die von K aw akam i im Schliffbild gefimdene y-Phase konnte rontgeno- 
graph. bestótigt werden. Die Gitterkonstante der (5-Phase nimmt mit zunehmendem 
Mg-Geh. von der einen Homogenitatsgrenze zur anderen zu. Im  Syst. Al-Mg-Zn wurden 
rontgenograph. u. mkr. Unterss. der Zweiphasensclinitte T (tern. Verb. Al2Mg3Zn3)- 
Al3Mg2 (fi), T-Al3Mgi (<5), T-Mg, T-MgZn2, T-Al u. Al-MgZn2 vorgenommen. Weitere 
Unterss. befassen sich m it der Feststcllung der Gitterkonstanten der tern. Phase T 
n. ihrer Homogenitatsgrenze. (Z. Metallkunde 28. 312—17. Okt. 1936. Stuttgart, 
Kaiser-Wilh.-Inst. fiir Mctallforsckung.) GEISZLER.

Hermann Auer und Karl Ernst Mann, Magnetische Untersuchung des Systems 
Zink-Aluminium. Dio Loslichkeitsverhaltnisse der Zinkseite des Syst. Zn-Al wurden 
magnet, untcrsucht. Durch Susceptibilitatsmessungen an abgeschreekten Proben 
wurden Loslichkeits- u. Soliduslinie des an Zn anschlieBenden a-Mischkrystalls bestimmt, 
dessen Homogenitatsbereich sich bis 1,1% bei etwa 370° erstreckt. Sowohl dio Ab- 
sehreckkurven ais auch dio Unters. der Gleichgewichtszustiindo durch Messung der 
Temp.-Abhangigkeit der Susceptibilitat lassen den Einfl. der intermediaren /3-Phase, 
dereń eutekt. Zerfallstemp. zu 270° bestimmt wurde, erkennen. Die magnet. Unterss. 
ergaben, daB m it den Zustandsanderungen zwisehen den Hauptkomponenten Zn-Al 
auch Ycrschiebungen in der Loslichkeit der ferromagnet. Ee-Verunreinigungen ver- 
bunden sind. (Z. Metallkunde 28 . 323—26. Okt. 1936. Miinchen, Physikal. Inst. der 
Univ.) Ge is z l e r .

Adalbert Farkas, Uber das die Slrecke bestimmende Ma[S bei der Diffusion von 
Wassersloff durch Palladium. Es wurde die Diffusionsgeschwindigkeit von Wasser- 
słoff durch eine Palladiumscheibe u. einen Palladiumcylinder yerglichen mit der Ge- 
schwindigkeit der Umwandlung von para-Wasserstoff bei Tempp. von 20—320° u. 
einem Druck von etwa 20 mm Hg. Ein Vgl. der Diffusionsgeschwindigkeiten von 
H 2 u. D, ergab, daB H 2 etwas schneller diffundiert. Ein Grund fiir dieses Verh. kann 
jedoeh nicht mit Sicherheit gegeben werden. (Trans. Faraday Soc. 32 . 1667—79. 
Dez. 1936. Cambridge, Univ., Department of Colloid Science.) Go t t f r ie d .

P. M. S. Blackett, Cosmic Rays: Halley Lecture. Oxford: U. P. 1936. (24 S.) 8°. 2 s. 
N. Feather, An introduction to nuclear physics. Cambridge: U. P. 1936. (223 S.) 10 s. 6 d. 
V. Weisskopl, Uber dio Elektrodynamik des Vakuums auf Grund der Quantentheorie des 

Elektrons. (Det Kgl. Danske Videnskabemes Selskab. Mathematisk-fysiske Meddelelser. 
XIV, 6.) Kopenhagen: Levin & Munksgaard. 1936. (40 S.) 2.00.

A. H. Wilson, The Theorie of metals, based on an essay awarded the Adams Prize in the 
TJniversity of Cambridge, 1931— 1932. Cambridge: U. P. 1936. (280 S.) 1S s.

Aj. E lek trizitat. M agnetism us. E lektrochem ie.
P. Debye, Methoden zur Bestimmung der elektrischen und geomelrischen Struktur 

von Molekillen. Nobelvortrag. Vf. gibt einen Uberblick uber die in der Uberschrift 
genannten Methoden, wobei bes. auf die eigenen Arbeiten eingegangen wird. Behandelt 
werden: Best. der Dipolmomente aus DE.-Messungen (Vf., 1912) (hier wird auch kurz 
die Molekularstrahlmeth. gestreift), Freąuenzabhangigkeit der DE. (vgl. das Buch des 
Vf. „Polare Molekeln" 1929), Rotationszustand von Moll. in Fil. (vgl. C. 1935 . I. 2645), 
Behinderung der freien Rotation von Moll. in Fil. (vgl. C. 1935 . II. 2499), Hochfrequenz- 
yerluste u. Mol.-Struktur (vgl. C. 1934 . I. 2401), Rontgeninterferenzen an freien Moll. 
(Vf. 1915), interferometr. Messungen an Moll. (vgl. C. 1930 . I. 1744). „Ais allgemeincs 
Ergebnis der vorst. Ausfuhnmgen mochtc ich hervorheben, daB die besprochenen 
physikal. Methoden neben einer Prazisierung eine glanzende Bestatigung der auf rein 
chem. Wege zuerst gewonnonen Ansichten iiber den raumlichcn Bau der Moll. geliefert 
haben.“ (Angew. Chem. 50 . 3—10. 2/1. 1937. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. fiir 
Physik.) F uch s .

W. M. Mazee, Messung der Didektrizitatskonstante einiger verdiinnter Salzldsungen. 
Die MeBmeth. wurde bereits friiher beschrieben (vgl. C. 1935 . II. 187). Die MeB- 
wellenlange betrug 1500 m. Untersucht wurden die wss. Lsgg. (Leitfahigkeitswasscr) 
von K J, MgS04, BeS04, K3Fe(CN)e, (c =  0,0005—0), K4Fe(CN)a (c =  0,000 25—0), 
Ba2Fe(CN)6 (c =  0,0005—0). Die Konzz. c betrugen, soweit oben nicht anders an- 
gegeben. 0,001—0 Mol./Liter. Die Salze wurden in reinstem Zustand an g ew a n d t. 
BeS04 wurde aus dem Carbonat hergestellt, wobei Tollkommen reine Krystalle von



1937. I .  As. E lek tr izita t . Ma g n etism u s . E lek trochem ie . 1643

BeSOj- 4 H ,0  crhaltcn wurden. Zur Darst. von K-freiem Ba2Fe(CN)6 wurde folgendcr 
Weg eingeschlagen: Der móglichst lconz. Lsg. des salzsauren Salzes von Dimethyl- 
anilin wurden dio berechneten Mengen von K 4Fe(CN)8 u. HC1 zugesetzt. Es fiillt die 
wciCe Doppelverb. [CaH5N(CH3)2H ]2H2I'’e(CN)() aus, dio chlorfrei gemaeht, getrocknet 
u. in W. suspendiert wird. Der Suspension wird eine abgewogcne Menge von Ba(OH)2 
zugesetzt; nach Entfernen von Diraethylaniiin m it A. scheiden sich boim Abkiihlen 
des h. Filtrats Krystalle von Ba2Fe(CN)6 ab, die im W. umkryst. wurden. Ergebnisso: 
Die gefundenen DEE.-Werte, die auf ±  0,05 gonau sind, werden m it don aus der 
DEBYE-FALKENHAGENSchen Theorio berechneten yerglichen, wobei sich innerhalb 
der MeBgenauigkeit quantitative Ubereinstimmung ergibt. Der Ionenradius hat bei 
den benutzten IConzz. noch keinen EinfluB. (Physik. Z. 37. 914—16. 15/12. 1936. 
Amsterdam, Univ., Labor. voor Electrochemie.) FuCHS.

G. E. M. Jauncey und A. T. Jaąues, Die Intensitat des Durchstofipunktes von 
Rontgenstrahlen, die einen piezoelektrisch schwingenden Quarzkrystall durchdringen. 
Die von F ox u. F r a s e r  (C. 1936. I. 511) behauptete Intensitatssteigerung des einen 
Quarzkrystall durehdringenden Primarstrahls wahrend der piozoelektr. Erregung des 
Krystalls wird ionometr. u. photograph. nachgepriift; aus den Messungen ergibt sich 
kein Anzeichen fur die Richtigkeit dieser Behauptung. Es wird vermutet, daB die 
Beobachtung der genannten Autoron durch Sekundareffekto (photograph. Umkehrung 
oder ahnliches) vorgetauscht worden ist. (Physic. Rev. [2] 50. 672. 1/10. 1936. 
St. Louis, Wash., Univ., Wayman Crow Hall of Phys.) B u s s e m .

P. P. Pirotzki, Die experimentelle Nachprilfung der Formel L - in =  const. fiir die 
Ziindgrenze der Gasgemische durch eine elektrische Entladung. Experimentelle Nach- 
priifung der von WHEELER, T h o r n t o n  u. Mor g a n  vorgeschlagenen u. mehrfach 
diskutierten Formel £■ in =  const., in der L  den Koeff. fiir Selbstinduktion der Kettc, 
i den Minimalwert der zur Entziindung des CH4-Luftgasgemisches notwendigen Strom
starke im Moment der Stromunterbrechung bedeuten, konnte fur n — 1 , 1,4 u. 2 keine 
Bestatigung der Formel bringen. DieVerss. erlauben, eine vorliiufige Naherungsformel 
L-ix =  const. (bei ±  20% Genauigkeit auf den Mittelwert bezogen) fiir -Ł-Werte yon 
0,508—4 Henri aufzustellen. (Berg-J. [russ.: Górny Shurnal] 112. Nr. 7. 56—59. 
Juli 1936. Jekaterinoslaw [Dnepropetrowsk], Berginst.) v. F u n e r .

P. Mercier und H. Joyet, Die Trennung leichter positiver und negativer Ionen 
zuiecks Erreichung von geladenen Luftstromen eines einzelnen Vorzeichens. Die Vers.- 
Anordnung, mit der die hier bereits (C. 1937. I. 797) referiertcn Resultate gewonnen 
wurden, wird eingehend beschrieben. (Helv. physica Acta 9. 574—81. 1936.) KoLLATH.

J. Frenkel, Zur Tonksschen Tlieorie der Zerreifiung einer Flussigkeitsoberflachę 
durch ein gleichfórmiges elektrisches Feld im Vakuum. (Physik. J .  Ser. A. J . exp. theoret. 
Physik [russ.: Fisitseheslu Shurnal. Ser. A. Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi 
Fisiki] 6. 347—50. 1936. Leningrad. — C. 1936. I. 3799.) Ex e v e r .

Hughes M. Zenor, Die Abkiihlung einer Oberflache infolge photoelektrischer Emission. 
Die Abkiihlung einer Cs-Schicht auf einer Pt-Folie infolge photoelektr. Emission wird 
mittels zweier gleicher Zellen gemessen, die gleichzeitig oder einzeln belcuchtet werden 
kónnen. Die Temp.-Messung geschieht durch zwei Fe-Ni-Thermoelemente in einer 
briickenartigen Schaltung. Aus der GroBe der Abkiihlung wird die mittlere pro Photo- 
elektron abgegebene Energie zu 1,44—1,51 eV bestimmt. Diese Energieabgabo ist 
mit dem theoret. zu erwartenden Wert in Ubereinstimmung. Die Photóelektronen 
verlieren also sehr wenig Energie auf ihrem Weg zur Oberflache. Der ermittelte Energie- 
verlust von 0,07 eV liegt innerhalb der expcriinentellen Fehlergrenze. (Physic. Rev. 
[2] 50. 1050—53. 1/12. 1936. Houston, Tex., The Rico Inst.) B ru n k e .

J. A. Kirillow, M. M. Kitaigorodski und A. P. Moltschanow, Ober den 
apannungsphotoeffekt in den Haloidsalzen des Silbers. (J. physik. Chem. [russ.: Shurnal 
fisitscheskoi Chinin] 7. 271—75. 1936. Odessa. — C. 1936. H. 3399.) K l e v e r .

Werner Behrendt, Zur Erkldrung der lichtelektrischen Effekte an Kupfe.roxyd.ul. 
Die vorliegenden Messungen wurden an kompakten CuaO-Proben durchgefuhrt, um 
eine Entscheidung zwischen den zwei bestehenden Theoriengruppen iiber die Photo- 
effekte an Halbleitem zu ernioglichen. Die SCHOTTKYsche Theorie steht am wenigsten 
ini Widerspruch zu den vorhandenen Experimenten u. ihre Giiltigkeit wird durch 
verschied. Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestatigt. Es wurden spektrale Mes
sungen beim Vorderwandeffekt ausgefuhrt, die eine Abhangigkeit der Photostrom- 
ausbeute von der Dicke der aufgebrachten Metallschicht zeigen, was eine Elektronen- 
absorption im Metali wahrscheinlich macht. Die Art des Metalls der Deckelektrodo
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ist nicht von Einfl. auf die Pliotospannung. Ist der iiuflere Widerstand Nuli, so ist 
der Photostrom vom Vorhandensein einer Sperrschicht unabhangig. Thermokraft- 
messungen beweisen, daB keine Analogie zwischen Photo- u. Thermospannung am 
Cu20  besteht. Eine Deutung der Photospannungen durch Konz.-Elemente ist mithin 
nicht móglich. Da die SCHOTTKYschen Anschauungen nicht zu einer yollstandigen 
Erklarung der Verss. fiihren, wird eine Abanderung diesel- Theorie vorgenommen. Die 
gerichtcte Leitfahigkeit der Sperrschicht wird ersetzt durch die Beriicksichtigung des 
langen Diffusionsweges der Elektronen im Halbleiter u. der starken Elektronenabsorption 
im Metali. Die Diffusion der liclitelektr. ausgelósten Elektronen im Halbleiter wird 
diskutiert. Unter Benutzung des WOLFFschen Ansatzes (C. 1932 . II. 2600) werden 
Formeln aufgestellt, die fiir Vorderwand-, Hinterwand- u. Krystallphotoeffekte quali- 
ta tiv  in tlbereinstimmung mit der Erfahrung stehen. Die sich aus den Formeln 
ergebenden Folgerungen iiber die Temperaturabhangigkeit der Halbleiterphotoeffekte 
werden besprochen u. experimentell bestatigt. (Physik. Z. 37. 886—901. 15/12. 1936. 
Berlin, Univ., Inst. f. Strahlenforschung.) B r u NKE.
♦  A. G. Goldmann, Neue Untersuchung iiber den Becąuerel-Effekt an oxydierlen 
Kupferelektroden. (J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 7. 231—49. 
1936. Kiew. — C. 1936 . II . 3521.) K l e v e r .

Enos E. Witmer, Die magnetische Susceptibilitat von molekularem )Vasserstoff. 
Es wird die mol. Susceptibilitat von H 2 berechnet. Ais Grundlage dient die bekanntc 
zweigliedrige Formel VAN VLECKS. Beide Glieder werden m it den Wellcnfunktionen 
fur den n. Energiezustand von H 2 nach J a m es  u. Co o lid g e  ausgewertet. Fiir einen 
Kernabstand der beiden H-Atome yon li„ =  1,40 berechnet sich dann y_m =  —3,87 ■ 10~6, 
u. fiir li0 =  1,418 ;_m =  —3,91-lO-0. Da auch die heute bekannten experimentellen 
Werte (Sonę, H ec to r  u . W il l s ) stark yoneinander abweichen, kann von einer hin- 
reiehenden t)bereinstimmung zwischen Experiment u. theoret. Berechnung gesprochen 
werden. (Amer. Inst. Phys. Anniy. Meeting 1936- 27. Pennsylyania, Univ.) F a h l .

N. Embirikos und H. Bittel, Iierersible und irreversible Magnelisierungsrorgange 
bei Temperaturanderung. Vff. beschreiben Unterss. an reversiblen (Drehprozesse) u. 
irreversiblen (Klapp-Prozesse) Magnetisierungsvorgangen unter ganz bestimmten Vers.- 
Bedingungen. Die Hj'stereseschleifen an Proben aus reinem Ni, Ni +  1% Mn, Ni +  
1% Cr u. Ni +  2% Cr werden durch Erschiittem (Begimstigung der irrerersiblen 
Klapp-Prozesse) der Proben vor der Messung enger. Die Magnetisierungsiinderung, die 
bei konstantem auBeren Magnetfeld durch Temp.-Anderung hervorgerufen wird, besteht 
aus einem reversiblen u. einem irreversiblen Anteil, die beide durch Cbergiinge zwisclien 
15 u. 100° im Vers. einzeln gemessen werden konnten. Den reinen reyersiblen Anteil 
erhalt man bei Temp.-Anderung unter Vermeidung von Erschiitteningen; dabei nimmt 
bei Temp.-Zunahme die Magnetisierung ab u. bei Temp.-Abnahme zu. Die absol. GroBe 
dieser Magnetisierungsanderung nimmt m it zunehmender magnet. Feldstarke zu, da- 
gegen ist die prozentuale Magnetisierungsanderung fur alle Feldstarken gleich groB. 
Die beobachtete reversible Magnetisierungsanderung kann durch die Temp.-Abhangig- 
keit der spontanen Magnetisierung vollstandig erklart werden. Die Richtungsyerteilung 
der Magnetisierungsyektoren ist daher bei reyersibler Magnetisierung temperatur- 
miabhangig. Da ein Auftreten von irreversiblen Vorgangen diese Verteilung stort, ist 
es bei einer gegebenen Probe nicht moglich, jeder Feldstarke eindeutig eine temperatur- 
abliangige Richtungsyerteilung der Magnetisierungsyektoren zuzuschreiben. Die 
Anderung der elektr. Leitfahigkeit der untersuchten Proben im Magnetfeld ist im wesent- 
lichen durch reversible Prozesse bedingt. Die geringe Beeinflussung des elektr. Wider- 
standes durch irreyersible Prozesse wird auf die Anderung der Richtungsyerteilung der 
Elementarmagnete zuruckgefiihrt. (Physik. Z. 37- 901—06. 15/12. 1936. Miinchen. 
Univ., Physikal. Inst.) ‘ FAHLENBRACH.

C. T. Lane, Magnetische Analyse ton diinnen, aufgedampften Wisniutschichten. 
Es wurde die m agnet. Susceptibilitat yon diinnen Bi-Schichten zwischen 0,1 u. 4 /i 
Dicke m it einer GoUYschen Waage durch ICompensation m it einer SARTORIUSschen 
Mikrowaage gem essen. D ie Schichten waren im  Hochyakuum  durch Yerdampfung auf 
diinne Glasplatten niedergeschlagen worden. W ird die Ebene der diinnen Schicht 
senkreeht ins M agnetfeld gebracht, dann haben die Schichten dicker ais 0,5 fi gleiche 
magnet. Susceptibilitat yon derselben GróBe wie die Susceptibilitat von Einkrystallen 
m it der [1 1 1]-Achse parallel zum Magnetfeld. Wird die Bi-Schieht in anderen Rich-

*) Vgl. S. 1665.
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tungen ais der senkrechten ins Magnetfeld gebraelit, daim folgt die Suseeptibilitat dem 
gleiehen cos2-Gesetz wie die Einkrystalle mit der trigonalen Achse in der Ebene des 
Magnetfeldes. Die Suseeptibilitat von Bi-Schiehten diinner ais 0,5 /i nimmt mit ab- 
nehmender Schiclitdicke ab. Ein Vgl. bekannter magnet. Ergebnisse legt die Ansieht 
nalie, daB die diinnen Bi-Sehiehten oberhalb einer Dieke von 0,5 /i Easerstruktur n. 
Teilchengrofie besitzen u. unterhalb dieser Dieke mikrokrystalline Faserstruktur 
zeigen. (Amer. Inst. Phys. Anniy. Meeting 1936. 27. Yale, Univ.) F a h l e n b r a c h .

R. M. Bozorth, Die Bestimmung derferromagnetischen Anisotropie in Einkrystallen 
und polykrystallinen Bleclicn. Selbst die ferromagnet. Krystalle kub. Symmetrie zeigen 
nach A k u lo v  u . H e is e n is e r g  eine magnet. Anisotropie. Vf. zeigt, indem er in der 
Reihenentw. fiir die Magnetisierungsenergie nooh ein drittes Glied kinzunimmt, daB 
unter gewissen Bcdingungen auch die [1 1 0]-Richtung die Richtung leichtester 
Magnetisierbarkeit in einem Krystall sein kann, wiihrend alle friiheren Theorien das 
nur fiir die [1 0 0]- oder [1 1 1]-Richtungen forderten. Damit erreicht Vf. eine Ober- 
einstimmung mit experimentellen Ergebnissen. Fiir Einkrystalle werden Magneti- 
sierungskuryen mit dem Zusatzglied berechnet. Die den Fe-Einkrystallen eigene An- 
isotropiekonstpnte wird aus Messungen an hartgewalzten Blechen mit bevorzugter 
Krystallorientierung berechnet. (Physic. Rev. [2] 50. 1076—81. 1/12. 1936. New York 
City, Bell Telephone Laborr.) ’ FAHLENBRACH.

L. W. Mc Keehan, R. G. Piety und J. D. Kleis, Ferromagnetische Anisotropie. 
in a-Ei.sen und in y-Nickel-Eisen und Nickel-Kobalt-Eisen bei und oberhalb Zimmer- 
temperatur. Aus Einkrystallen herausgesclmittene abgeplattete Spharoide wurden mit 
der magnetometr. Pendelmeth. auf Anisotropie untersucht, u. zwar bei Zimmertemp. 
u. zwei oder mehr anderen Tempp. zwisehen Zimmertemp. u. dem Curiepunkt. Bei 
a-Fe u. y-Ni-Fe stimmten die Ergebnisse mit denen anderer Autorcn gut ubercin. Bei 
Fe yerschwindet die Anisotropie gerade oberhalb 600°, bei den Ni-Fe-Legierungen 
andert sie bei 76% Ni ihre Form. Bei den y-Ni-Co-Fo-Legicrungen mit einem Geh. 
von 40—80% Ni konnte bestatigt werden, daB die magnet. Anisotropie in y-Ni-Co- 
Legierungen bei Konzz. zwisehen 80 u. 97% Ni zweimal ihren Typus andert. (Amer. 
Inst. Phys. Anniv. Meeting 1936. 27. Yale, Univ.) ' F a h l e n b r a c h .

W. A. Plotnikow, J. A. Fialkow und W. P. Tschały, Die elektrische Leit- 
fiihigkeit von Jodlosungen. I I . (I. vgl. C. 1936. I. 2046.) (Chem. J .  Ser. A. J . allg. 
Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 6 . 273—78. 
1936. — C. 1936. II. 2867.) K l e v e r .

W. A. Plotnikow und s . I. Jakubsson , Elektrochemische Untersuchung der Broni- 
lósungen des Acetamids. Inhaltlich ident. mit der C. 1935. II. 1501 referierten Arbeit. 
(Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 5 (67). 1337—41. 1935. K icw.) K l e v e r .
* T. Erdey-Gruz, Zur Frage der Orotthusschen Leitfiihigkeit der Schmelzelektrolyte. 
An Hand von Literaturangaben wird fiir eine Reihe von Schmelzelektrolyten (LiNO:l, 
KaNO-j, KNOs, NaOH, KOH, NaOl, KCl, NaBr, K Br, AgNOs, AgCl,' Ag Br, AgJ, 
PbCl, Pb Br.}) gezeigt, daB die experimentell in der Nahe des F. bestimmten Aqui- 
valentleitfahigkeiten yiel groBer sind, ais man sio unter Annahme vollstandiger Disso
ziation in einfache Ionen nach der WALDENschen Regel errechnet. Diese Ober- 
dissoziation kann durch die Annahme eines GROTTHUSschen Leitungsmechanismus 
in Verb. mit einer teilweisen Dissoziation in einfache oder komplexe Ionen erklart 
werden. (Z. physik. Chem. Abt. A 178. 138—42. Dez. 1936. Budapest, Univ., Inst. f. 
Experimentalchem. u. physikal. Chem.) GOTTFRIED.

Pal Szarvas, Elektroćhemisches Verhalten des (juecksilbers in „fremdi<migen“ 
Losungen. Es wurde das elektrochem. Verh. des Hg in sorgfaltig 0.,-frei gemachtcn 
fremdionigen Lsgg. untersucht. Das Potential des Hg liiingt in solchen Lsgg. haupt- 
saelalich von der Beschaffenheit u. Konz. des Anions ab u. ist bei Ggw. capillarakt. 
Anionen bis auf einige mV konstant. Das Potential andert sich annaherungsweise 
proportional mit dem Logarithmus der Ionenaktiyitat der Losung. Yon den unter- 
suchten Kationen haben die der Leichtmetalle keinen merklichen Einfl. auf das 
lotential des Hg, durch Sehwermetallkationen wird es aber in positiyer Richtung 
Terschoben. In Ó2-frcien Lsgg. stellt sich das Potential des Maximums der Elektro- 
Mpillarkurye schon an langsam tropfender (,,oyerflowing“) Elektrode (also nicht an 

ASCHENscher Tropfelektrode) ein; in Oo-haltigen Lsgg. geschieht dies hingegen nicht.

*) Vgl. S. 1646, 1663. 1672.
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Dic Resultate wcisen dahin, daB die Potentialdifferenz zwischen der stehenden u. 
tropfendcn Hg-Elektrode nicht ais durch ein Queeksilberionkonz.-Element hervor- 
gerufen betrachtct werden kann, sondern daB eine durch Anionenadsorption bedingte 
„Selbstpolarisation" der tropfendcn Elektrodę die Ursache des Effcktes ist. (Magyar 
Chem. Folyóirat 42. 66—81. 1936. Budapest, Univ. [Orig.: ung.; Ausz.:
dtsch.]) S a il e r .

S. Karpatschew und s .  Rempel, t!ber die Konzenlratiojispolarisalion in gcschmol- 
zenen Salzen. Zur Klarung der Frage iiber das Auftreten der Konz.-Polarisation in ge- 
schmolzenen Salzen wurde die Abhiingigkeit des Anodenpotcntials von der Stromdichte 
verfolgt u. an der Pb-Anodc in dem geschmolzenen eutekt. Gemisch von KCl-LiCl ge- 
messen. Die Messungen wurden m itu. ohne intensivc Riihrung durchgefuhrt. DieRiihrung 
erniedrigt bei allen Stromdichten das Anodenpotential sehr stark; wird fur jede Strom- 
starke die Differenz der beiden Potentiale graph. aufgetragen, so erhalt man ein©- Kurrc 
fur die reine Konz.-Polarisation, die in dem Gebiet der hohen Stromdichte durch die 
Anderung der Stromdichte sehr wenig beeinfluBt wird u. fast parallel der fiir dio Strom- 
dichto gewahlten Achse yerliiuft. (J. physik. Chem. [russ.: Shumal fisitscheskoi Chimii] 
8.134—36. Juli 1936. Jekaterinburg [Swerdlowsk], Ural, Physikal.-chem. Inst.) Fun.

O. Jessinund J. Alfimowa, i>ie.gle.idize.Uige Entladung von Nie.ke.l- und, Wasserstoff- 
ionen in  Losungen einfacher Nickdsalze. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shumal. Sser.A. Shurnal obsehtschei Chimii] 5 (67). 1331—36. 1935. Jekate- 
rinburg [Swerdlowsk]. — C. 1936. II. 1860.) KLEVER.

O. Jessin, T. Beklemischewa und A. Matanzew, Die gleichzeitige Entladung 
der Cadmium- und Wasserstoff ionen aus den Losungen einfacher Cadmiumsalze. (Chem. J. 
Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obsehtschei 
Chimii] 5 (67). 1383-86.1935. Jekaterinburg [Swerdlowsk]. — C. 1936.1.3101.)KLEVER.

A3. T herm odynam ik . Therm ochem ie.
W. A. Wooster, Warmeleitfahigkeit in  Beziehung zur Krystallstruktur. Es wird 

versucht, die Anisotropie der Warmeleitfahigkeit m it der der Struktur zu verkniipfen. 
Die Krystalle, fiir die sowohl Warmeanisotropie, wio auch Struktur bekannt sind, 
werden in 3 Gruppen eingeteilt. Fiir die 1. Gruppc wird eine einfache Warmeleitungs- 
theorie aufgestellt. Es wTird dabei angenommen, daB die 3 Hauptleitfahigkeiten kv  
7v2, k3 gegeben sind durch Z  S  cos2 0 ^  2  S  cos2 0 2 u. £  S  cos2 0 3, wobei die Summation 
iiber alle Atombindungen in einer Zelle genommen wird. S bezeichnet dio Zahl der 
iiquivalenten Bindungen, die die Winkel 0 „  0 2 u. 0 3 mit den Hauptachscn bilden. 
Die Theorie ergibt fiir die 5 Verbb., auf die sie angewandt wurde (Kutii, Korund, An- 
hydrit, Zirkon, Hamstoff) gute Ubereinstimmung m it dem Experiment. Fiir die
2. Gruppe von Krystallen (Schichtengitter) u. die 3. Gnippe (Kettengitter) ergibt sich 
qualitativ, daB die Warmeleitung langs der Schichten bzw. Kettcn groBer ist ais senk- 
recht dazu. (Z. Kristallogr., KristaUgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A 
d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 95.138—49. Okt. 1936. Upsala, Schweden, Fysiska 
Institutionen.) BuSSEM.

Ivar Waller, Bemerkung iiber die spezifische Warme von paramagnctischm Krystallen 
bei niedrigen Temperaturen. Vf. berechnet den bei extrem tiefen Tempp. bemerkbaren 
Beitrag der magnet. Wechselwrkg.-Energic zur spezif. Warme. E r beschrankt seine 
Berechnung dabei auf die paramagnet. Krystalle, bei denen das resultierende Balm- 
moment 0 ist u. nur die Spins einen Anteil zur Wechselwrkg. geben. Seine Formel wird 
bei Gd2(S04)3 +  8 H20  u. bei FeNH4(S04)2 +  12 H20  zahlenmaBig ausgewertet. Die 
t)bereinstimmung der berechneten mit den experimentellen Werten von KURTI u. von 
SlMON u. K u r t i  ist noch nicht befriedigend, was auf den Einfl. elektr. Felder im Krystall 
zuruckgefuhrt wird. (Z. Physik 104. 132—34. 15/12. 1936. Upsala.) F A H L E N B R A C H .

Zoltan Szabó, Uber die Entropie der Elektrolytlósungen. Analog der LEWISschcn 
Behandlung der realen Gase u. Lsgg. wird der Ausdruck der Entropie von idealen 
Gasgemischen auf reale Gase u. Lsgg. angewandt. Die Entropie einer Elektrolytlsg- 
von der Konz. 2  ni{ wird ais Funktion der partialen mol. Warmen (c_t), der absol. Temp- 
(T) u. der Aktivitat (a{) durch die Gleichung S  — £  m i (cvi ln T — R  ln a{ +  /
bestimmt, wo k( eine von der Wahl der M.-Einheit fur T  u. at u. von der Natur des 
Stoffes abhangige Konstantę ist. Die Aktiyitat wird so normiert, daB die A k t m t a t  
des reinen Stoffes gleich Eins ist. — Es wird gezeigt, daB die nach der obigen Gleichung

Thermoehem. Unters. organ. Verbb. vgl. S. 1653.
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berechneten Werte fur die Entropieanderung bei der Verdunnung von Salzsaurelsgg. 
mit den aus exporimentellen Daten berechneten uboreinstimmon. (Magyar Chem. 
Folyóirat 42. 49—54. 1936. Szeged, Ungam, Univ.-Inst. f. theoret. Physik. [Orig.: 
ung.; Ausz.: dtsch.]) SAILER.

D. N. Tarassenkow und A. W. Bogosslowskaja, Der Dampfdruck der binaren 
Gemische ton PbCU +  AgCl. Es wurdo der Dampfdruck des binaren Salzpaares PbCl2 +  
AgCl in den Verhaltnissen 3 : 1 ,  1 : 1 ,  1 : 3 u. 1 : 99 boi den Tempp. von 500, 600, 700 
u . teilweise bei 800° bestimmt. Auf Grund der erhaltenen Ergebnisse kann geschlossen 
werden, daC die Trennung der Gomischo durch Abdest. des PbCl2 bei 700—800° durch- 
aus moglieh ist. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschoi Chimii] 5  (67). 1687— 89. 1935. Moskau, Univ.) K l e v e r .

D. N. Tarassenkow und L. L. Kljatschko-Gurwitsch, Der Dampfdruck der 
binaren Gemische ton PbCl„ +  CuCU und ZnCl2 +  CuCU in einer Chloratmosphare. 
(Vgl. vorst. Rof.) Die Best. des Dampfdruckes von PbCl2 im Temp.-Gebiot von 500 
bis 700° nach dor Meth. von J e l l in e k  u . R o s n e r  (vgl. C. 1929. II. 2024) im Cl2- 
Strom zoigte, daB dor Dampfdruck in der Cl2-Atmosphare etwas hóher ist ais in N2. — 
Dio Dissoziation des CuCl2 beginnt bei 1 a t bei 520°. Dio Partialdampfdruckc des 
CuCL in den Systemen CuCl2-PbCl2 u. CuCl2-ZnCl2 weisen bei oinem Yerhaltnis von 
1:1 ein Maximum auf, was fiir die Bldg. einer Verb. zwisehen den beiden Komponenten 
spricht. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 6 . 305—10. 1936.) K l e v e r .

D. N. Tarassenkow und A. W. Babajewa, Der Dampfdruck der binaren Ge
mische ton ZnCU +  PbCU in einer Chloratmosphare. (Ygl. vorst. Iteff.) Es wurde dor 
Dampfdruck von ZnCl2 in einem Chlorstrom bei 398, 516 u. 604° bestimmt. Es zeigto 
sich, daB dio Sattigung des Chlorstromes m it den ZnCl2-Dampfen stark von dor Ge- 
schwindigkeit des Cl2 abhangt Dio Best. der partialen Dampfdrucke yon ZnCl2 u. 
PbCl2 in ihren Gemisehcn im Cl2-Strom orgab, daB das ZnCl2 oinen hóheren Partial- 
dampfdruck ais das PbCl2 aufwoist.. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Chom. [russ.: Chimi
tscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschoi Chimii] 6 . 311—14. 1936.) K l e v e r .

N. A. Schalberow und N. M. Osstroumowa, Die Liąuidusóberflachę, (hermische 
Ausdehnung und innere Reibung ton wasserig-alkoholischen Losungen ton Lilhiumchlorid. 
II. (I. vgl. C. 1936. II. 1834.) Ais Fortsetzung der vorhcrigen Arbeit werden von Vff.
D., therm. Ausdehnung u. innero Reibung von 7 tern. Systemen aus W., A. u. 
LiCl, die der Liąuidusflache Yon —35° entsprechen, gemessen. D. u. innere Reibung 
wurden bei —30, 0 u. 25° gemessen. Die Isothermen der therm. Ausdehnung, die in 
Grenzen von —30 bis 0° u. —30 bis 25° aufgenommen sind, zeigen eino S-formige 
Kriimmung, dereń Mitte der Zus. 5 Moll. H20  u. 1 Mol. C2H5OH entspricht; die Iso- 
thermo der innoren Reibung Yon —30° zeigt bei dieser Zus. ein Maximum, das bei 0° 
kaum zu sehen ist u. bei 25° in der Richtung der alkoholarmeren Lsgg. Yerschoben ist. 
Zu der in der ersten Arbeit gemachton Annahme, daB in tern. u. bin. Systemen 
bei niedrigen Tompp. C2H50 H -5 H 20  ais wohldefinierte Verb. existiert, wird noch 
eine zweite Annahme gemaeht, daB in wss.-alkoh. Lsgg. Yon LiCl bei niedrigen Tempp. 
neben H20  u. C2H6OH auch dio Moll. C2H 50H -5  H20  bei der SolYatation der Li-Ionen 
tólnehmen, wobei ihr Anteil a n  der SolVatation in demselben MaBe ansteigt, wie sich 
die Zus. der Lsg. dem Mol.-Verhaltnis W .: A. =  5: 1 nahert. (J . physik. Chem. [russ.: 
Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8- 117—23. Juli 1936.) V. F u n e r .

I-1 . Sasslawski, A. A. Asstaschewa und I. A. Ssaków, Das Verhaltnis zuńschen 
den Volumina ton Substanzen infreiem und gelosłem Zustande. Inhaltlich ident. mit der 
C- 1935. I. 1333 referierten Arbeit. (Trans. Inst. chem. Technol. Ivanovo [USSR] 
[™ss: Trudy Iwanowskogo chimiko-technologitscheskogo Instituta] 1. 47—49. 
'™5.) K l e y e r .

ł- H. Keenan and P. G. Keyes, Thermodynamic.properties of steam: including data for the 
hquid and solid phases. London: Chapman & H. 1936. (89 S.) 8°. 13 s. 6 d.

Aj. G renzsch lch tforsch u n g . K o llo id c h e m ie .
H. Freundlich, Kolloidchemie im Jahre 1936. Kurze Ubersieht m it 32 Literatur- 

zitaten. (Chem. Age 35 . 553—54. 26/12. 1936.) B e h r l e .



A. A. Morosow, Zur Lehfe von den lyophilen Kolloiden. VIII. Zur Frage Uber 
die W echselwirkung der Agarfraktionen. II. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1359— 72. 1935. 
Moskau. — C. 1 9 3 7 .1. 297.) IvLEVER.

N. Fuchs und N. Oschman, Uber die Bildung von Aerosolem. 1. Mitt. Metliodik, 
Schwefelsdurenebel. (Acta physicocliim. TJRSS 3. 61—78. 1935. Moskau, Karpow-Inst. — 
C. 19 3 6 . n .  947.) K l e v e r .

Shridhar Sarvottam Joshi und S. Jaya Rao, Untersuchungen uber die Koagu- 
lalion von Kolloiden. X I. Anderung der optisclien Brechung wahrend der Koagulation 
ton kolloidalem Maiigandioxyd und neuer Beweis fiir  die Unstetigkeit des Ubergang8. 
(X. vgl. C. 19 3 5 . II. 3642.) Vff. verfolgen die langsame Koagulation von Mn02-Sol 
durch versehiedenwertige Koagulatoren [KC1, Li2SO„ SrCl2, A1(N03)3, La(N03)3, 
Th(N03)4] bei konstanter Temp. durch Best. der Anderung des Brechungsindex /( 
(Na-Licht, PuLFRIClI-Rcfraktometer). fi hangt von der Sol konz. linear ab in t)ber- 
einstimmung mit andcren Autoren, ausgonommen bei sehr kleinen Konzz., wo jx nur 
fast unmerklich zunimmt, die Temp.-Abhangigkeit ist ebenfaUs linear. Die Anderungcn 
von /( bei langsamer Koagulation sind sehr unregelmaBig, sie sind besonders bei ein- 
wertigen Elektrolyten ausgepriigt u. fiir diese einander ahnlich; zweiwertige Eloktrolyte 
geben eine Zunahmc von /<; Al(OH)3 u. Th(N03)4 bewirken Abnahme. Die Anderungen 
sind um so unstetiger, je langsamer die Koagulation erfolgt. Diese gelit daher nicht 
kontinuierlich vor sich, sondern stufenweise, in „zones of coagulation", in denen /i 
konstant bleibt. — Das M n02-Sol wird dargestellt durch Fallen mit konz. KH4OH aus 
kochender KM n04-Lsg, (J . Indian chem. Soc. 13. 141—49. Febr. 1936. Benares, Hindu 
Univ., Chem. Labor.) H u t h .

E. A. Hauser und C. E. Reed, Rheopezie von Bentonit. Vff. erhalten vonWyoming 
Bentonit in einer bcs. konstruiertcn Zcntrifuge durchsichtige, gelbe Fraktioncn beson- 
derer Feinheit, die Rheopexie, d. h. Flieflerstrarung, zeigen (vgl. F r e u n d l ic h  u. 
JULIUSBURGER, C. 1936 . I. 3805). Werden 10 ccm einer sehr feinen, l,3% ig. Ben- 
tonitfraktion m it einem Tropfen gesatt. KCl-Lsg. versetzt, so betragt die Erstarnmgs- 
zeit bei 23° u. bei vollstandiger Rulie 25 Minuten. Leichtcs StoCcn des GcfaCes auf 
eine Gummiunterlage setzt sie auf 15 Sek. herab. Weitere Zugabe von KC1 macht 
das Gel so dick, daB es sich nicht yerfliissigen laBt. Die Bentonitfraktionen der Vff. 
sind dcm V20 5-Syst. von J u l iu s b u r g e r  u . P ir q u e t  (vgl. C. 1 9 3 7 .1. 547) sehr 
ahnlieh. (J . Amer. chem. Soc. 58. 1822. Sept. 1936. Cambridge, Mass., Inst. of Tech
nology, Dep. of Chem. Engin.) Th il o .

S. I. Ssokolow und R. A. Dulitzkaja, Uber die Reaktion von Oelatine mil Eisen-, 
Aluminium- und Chromsalzen. Die Unters. der Rk. der Gelatine mit FeCls-, CrCl3- u. 
j4?CT3-Lsgg. yerschied. Konz. erfolgte nach den Methoden der Best. der elektr. Leit- 
fahigkeit, des pn-Wertes, der Viseositat u. der kataphoret. Geschwindigkeit. Fiir alle 
drei Salze konnte folgendes gemeinsames Verh. gegeniiber den Gelatinesolen beobaehtet 
werden: Die Bindung der Salze steigt mit der Konz. u. errcicht ein Maximum bei 
einem Verhaltnis des Salzes zum Protein 100 m-Aqu./100 g EiweiB; parallel mit dem 
Anstieg der Bindung erhoht sich die Viscositat u. die kataphoret. G eschw indigkeit 
bis zu einem Maximum, darauf fallt die Viscositat u. die kataphoret. G eschw indigkeit 
mit dem weiteren Anstieg der Konz. Mit den M e"' werden gleichzeitig auch H'-Ionen 
gebunden, was jedoch keinen entscheidenden Einfl. auf die Bindung der 3 -wertigen 
lonen ausiibt. Die Lsgg. der Salze mit Gelatine veriindern sich m it der Zeit, wobei fur 
die Lsgg. von Al u. Fe mit Gelatine ein geringer pn-Anstieg beobaehtet wird, wahrend 
die Lsgg. mit Cr-Salzen eine starko Erniedrigung des pn zeigen. Es wird angenom m en, 
daB bei der Rk. der untorsuchten Salze mit Gelatine sich Verbb. komplexen C harak ters 
bilden. Im  Falle der Chromlsgg. werden letztcro langsam in stabilere Verbb. unter 
gleichzeitiger Abseheidung yon H-Ionen umgewandelt. Im Falle des Fe u. Al yerlauft 
der ProzeB anders u. zwar unter Bindung von H-Ionen. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 ( 67). 862—70.
1935. Moskau, Zentralforsch.-Inst. d. Lederind.) KLEVER-

Kurt H. Meyer und J.-F. Sievers, Die Durclildssigkeit von Membranen. I. Theorie 
der Durclildssigkeit fu r  lonen. Es wird eine quantitative Theorie der Ionenselektivitat 
von Membranen entwickelt. Vff. betrachten Membranen ais Geriiste aus miteinander 
yerkniipften Haujityaleiizketten, die ionisierte Gruppen (unbewegliche lonen) in geringer 
Zahl besitzen (C. 19 2 9 . II. 434). Die Durchlassigkeit ist abhangig von der Konz. der 
unbeweglichen lonen A (Selektiyitatskonstante), der Porenweite, der Wanderungs-
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geschwindigkeit der Ionen u. ihrer Loslichkeit in der Membran. Ais Einzelfalle werden 
behandelt: weitporige saure, bas. u. amphotere Membranen ohno „Siebeffekt" u. neutrale 
Membranen mit „Siebeffekt"; Einfl. der Salzloslichkeit auf die Selektivitilt. An- 
scheinender Durehtritt yon H'-Ionen durch anioncnpermeablc Membranen wird durch 
Austausch des Anions mit OH'-Ionen erklart. — Zur Berechnung von A  u. dem Quo- 
tienten der Wanderungsgeschwindigkeiten von Anion u. Kation (Siebeffekt) gehen 
Vff. von der NERNSTschen Gleichung fiir Diffusionspotentiale aus. Die Auswertung 
erfolgt nach graph. Verf. In Analogio zu HlTTORFs Uberfiihrungszahlen werden „Durch - 
gangszalilen“ (nombres do passage) eingefuhrt. Durch Aufteilung der Potential- 
differenz in zwei Potentialspriinge an der Oberflache der Membran u. ein Diffusions- 
potcntial im Innern gelangen Vff. unter Verwendung der Gleichungen von D o n n a n  
u. H e n d e r s o n  zu einer allgemeinen Gleichung iiber die Entstehung von Potential- 
differenzen zwischen den Lsgg. von zwei binaren Salzen, die durch eine Membran 
getrennt sind. (Helv. chim. Acta 19. 649—64. 1/7. 1936. Genćve, Labor. de Chimie
inorganique et organiąue do l’Univ.) H u se m a NN.

Kurt H. Meyer und J.-F. Sievers, Die Durchldssigke.it von Membranen. I I .  Ver- 
suche mit kiinstlichen sdektwen Membranen. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. verwenden 
Membranen aus Cellulose, Acetylcdlulose u. Nilrocellulose mit sauren, bas. u. amphoteren 
Zusatzen. Die Herst. erfolgt durch AusgieBen 4—5%ig. Lsgg. auf horizontale Glas- 
platten u. Evakuieren zur teilweisen Entfernung des Losungsm. Der App., in dem die 
potentiometr. Messungen vorgenommen werden, besteht aus zwei GlasgefaBen, zwischen 
denen sich die Membran befindet. Zur Ausschaltung von Echlerąuellen werden die
MeBreihen mit vertauschten Seiten wiederholt.

V e r s u c h e .  a) Neutrale Membran (Cellulose), die keinen Effekt zeigen sollte, 
ist schwach kationenselektiv. Erkliirung durch —COO-Gruppcn. Lsgg.: KC1 u. HCI 
von 0,01—0,32-n., joweils wie 1 :2 . b) Saure Membranen. 1. Vff. erhohen den sauren 
Charakter der Cellulose durch Oxydation mit NaOBr bzw. Anfarben mit Chloranthin- 
lichtbraun BRLL. Kationenselektivitat wird verstarkt. Graph. Best. von A  ergibt
0,028. Lsgg.: HC1, KC1 u. LiCl von 0,005—0,32-n., Konzz. wie 1 :2 . 2. Membran aus 
reiner Polyglyeerinphthalsaure zeigt starkę Ivationenselektivitat. Nur qualitative 
Messungen. 3. Membran aus Acetylcellulose +  40% Polykondensat zeigt starkę 
Kationenselektivitat, A =  0,19. Lsgg.: KC1, HC1 u. LiCl von 0,01—0,32-normal. 
Bei zwei Membranen mit 20 bzw. 40% Zusatz ist in Ubereinstimmung mit der Theoric 
die Selektivitat starker bei hóherem Gehalt. Lsgg.: 0,1-n. HC1 u. 0,1-n. KC1. Wegen 
wrsehied. GroBe der Kationen tr itt  „Siebeffekt" auf. 4. Membran aus Acetylcellulose 
mit 10% Polyacrylsaure ist kationenselektiv (A  = . 0,16—0,17). c) Amphotere Membran, 
Polykondensat aus Phthalsaure +  Triathanolamin. In saurer u. neutraler Lsg. anionen- 
selektiy, in bas. Lsg. kationenselektiv. Lsgg.: HC1, KC1, LiBr u. KOH jeweils 0,01 
u. 0,1-normal. Membran aus Acetylcellulose +  15% Zusatz: A =  0,04. d) Bas. 
Membran hergestellt durch Behandeln der amphoteren mit CH3J. Sie ist deutlich 
anionenselektiv in Lsgg. von KOH (0,01—0,02-n) u. KC1 (von 0,02—0,32-normal). Sie 
bewirkt im Syst. 0,1-n. NaCl - H20  cinen hydrolyt. E ffekt (DoNNAN-Effekt). Vff. 
rechnen Messungen von MlCHAELIS mit Kollodiummembran um u. erklaren die Selek- 
tivitat durch Vorhandensein von —COOH-Gruppen (MlCHAELIS nahm „Siebeffekt" 
an). Verss. mit stark getroekneter Acetylcellulosemembran ergeben in ldeinen Konzz. 
Kationenselektivitat (wegen —COOH-Gruppen), in hoheren Konzz. Anionenselektivitat 
(bedingt durch grófiere Wanderungsgeschwindigkeit der Anionen). — Vff. stellen eine 
Beziehung auf zwischen Selektivitat u. Anfarbbarkeit. Fiirbung mit M ethylenblau ist 
verkniipft mit Kationenselektiyitat, Farbung mit Eosin mit Anionenselektivitat. 
Vff. wenden die Ergcbnisse auf natiirliche Membranen (Blutkorperchen u. Muskel- 
fibrillen) an u. erklaren die Umkehr der Selektivitat bei pn-Anderung durch amphoteres 
Verhalten. Die Entstehung der Magensaure soli auf der Anionenselektmtat der eosino- 
philen Randzellen der Magendriisen beruhen. (Helv. chim. Acta 19 . 665—77. 1/7. 1936. 
Gen6ve, Labor. de Chimie inorganique et organique de l’Univ.) H u s e m a n n .

Kurt H. Meyer, H. Hauptmann und J.-F. Sievers, Die Durchlassigkeit von Mem- 
oranen. III. Die IonendurcMc-ssigkeit nichtwasseriger Flussigkeiteschichten. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Es werden die Wanderungsgesch^vindigkeiten, Diffusionspotentiale u. 
verteilungskoeff. einiger Alkali- u. Halogenionen beim D urehtritt durch mit W. nicht 
misehbare Fl.-Schichten untersucht. Es tr itt  keine Selektm tat oder Siebwrkg. auf, 
we es bei Membranen mit bestimmter Struktur der Fali ist. Es wird eine potentiometr.
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Meth. zur Best. der Verteilungskoeff. angegeben. (Helv. chim. Acta 19. 948—62. 1/10. 
1936. Genf, Labor. f. anorgan. u. organ. Chemie der Univ.) SlEHR.

KurtH. Meyer und J.-F. Sievers, Die Durchlassigkeit von Membranen. IV. Unter- 
suchungen iiber die Strukturen pflanzlicher und tierischer Membrane. (III. vgl. vorst. 
Ref.) Die Ionenpermeabilitat von pflanzliehen u. tier. Membranen, z. B. Deckblattern 
von Iris amoena, mit LcinOl bestriohenen Cellulosehautchen usw. wird untersueht.
Vff. erlautem die Anwendbarkeit ihrer Unters.-Methoden an Hand von Messungen
anderer Autoren. (Helv. chim. Acta 19. 987—95. 1/10. 1936. Genf, Univ., Labor. fiir 
anorgan. u. organ. Chemie.) SlEHK.

Suzanne Veil, Liesegangsche liiuge und Konzentration des reagierenden Tropfens. 
l^iiCt man wss. A gN 03-Łsgg. yersehied. Konz. c auf Glasplatten tropfen, die gleich- 
maBig mit Bichro-malgdalina iiberzogen sind, dann gilt fiir dio Verteilungskonstante 
/i =  ]/ón — der  entstehenden LlESEGANGschen Ringe (ó„, dn_1 Abstande der 
Ringe n-tcr bzw. (n—l)-ter Ordnung vgl. C. 1931 .1. 433) dio Beziehung /i — A/c -f B, 
wobei A, B  Konstanten sind, die von den Vers.-Bedingungen, bes. von der Gelatine 
abhangig sind. (C. R. hebd. Sćances Acad. Ści. 202. 2078—79. 22/6. 1936.) H tjth .

S. M. Mehta, M. U. Parrnar und Mata Prasad, Viscositćit von Thoriumphosphat- 
gel bildenden Mischungen wahrend der Gelbildung. Vff. bestimmen in einem frtther 
angegebencn App. (vgl. JoSErH u. Me h t a , C. 1936. II. 1129) die Viscositat von 
Mischungen von i / nPO.r  u. Th(N03)A-Lsgg. wahrend der Gclbldg. (vgl. auch C. 1936. 
II. 597). Die Viscositat nimmt erst langsam, dann schnellcr kontinuierlich mit der Zeit 
zu, ohne daB Stufenbldg. (Hydratation, Aggregation) erkennbar ist. Mit stcigendem 
H 3P 0 4-Geh. steigt die Viscositat schneller an. Nichtelektrolyte, wie A., Aceton, Glycerin 
verringem die Geschwmdigkeit der Viscositiitszunahme. Dies ist eine Folgo der Ver- 
gróBerung der Ladungsdichte positiv geladencr Sole durch Nichtelektrolyte nach 
P r a s a d  u . H a t t ia n g a d i  (C. 1930. I. 3652), die weiter nach D h a r  die Hydratation 
vermindert. Entsprechend yergrofiem Elektrolytc, trio HCl, H N 03, H^SOi, NaCl, 
die Geschwindigkeit der Viscositatszunahme, da sie die Ladungsdichte herabsetzen u. 
infolgedessen die Hydratation zunimmt. (J. Indian chem. Soe. 13. 128—35. Febr. 1936. 
Bombay, Roy. Inst. of Science, Chem. Dep.) H u t h .

N. A. Held und I. A. Khainsky, Unter suchungen uber die Adsorption von orga- 
nischen Stoffen an Krystalloberflachen. 4. Mitt. Die Adsorption von Natriumoleat und 
Natriumnonylat an Zinnober. (3. vgl. C. 1936. II. 1868.) Es wurde die Anwendbarkeit 
von Glaselektroden bei der potentiometr. Titration von Alkaliseifen- u. Fettsaurelsgg. 
nachgewiesen. Unter Venvendung dieser Meth. wurde dann dic Adsorption von Na- 
Oleat u. -Nonylat an Zinnober untersueht. Es zeigt sich dabei, daB die LaNGMUIRscIic 
Gleichung fiir die erhaltenen Adsorptionsisothermen anwendbar ist. Beim Vgl. der 
Adsorption von Alkaliseifen aus wss. Lsgg. u. yon Fettsauren aus Bzl. wurde im ersteren 
Fallo die Bldg. einer doppelten Mol.-Schicht an der Zinnoberoberflache festgestellt. Dic 
Annahme einer doppelten Mol.-Schicht der Alkaliseife konnte auch durch die Bereehnung 
der Oberflache des Ziimobeiprap. bekannter TeilchengroBe gestutzt werden. Die Be- 
sprechung der von L. A. Nagornaja durchgefiihrten Unters. iiber die Adsorption 
von Na-Oleat an H ’-Kaolin ergab, daB eino Adsorptionssattigung bei der Bldg. einer 
doppelten Mol.-Schicht an der Oberflache der Kaolinteilchen eintritt. (Kolloid-Z. 76- 
26—33. Juli 1936. Leningrad, Inst. f. mechan. Aufbereit. von Kohle u. Erzen.) KLEVER.

B. Anorganische Chemie.
Henri Guerin, Gemeinsame Einuirkung von Wasserstoff und Hitze auf die Brd- 

aikaliarseniate. Zuniichst wurdo die Einw. von H 2 auf 1. Ca3(AsOt )2, 2. u.
3. Ba^AsOi)* beim Erhitzen untersueht. 1. wird yon 400° an red. zu Tricalciumarsenit, 
das sich von der gleichen Temp. an weiter zers. zu W., As u. CaO. 2. beginnt sich 
ebenfalls von 400° an in das Triarsenit umzuwandeln, das seinerseits sich erst oberhalb 
550° in W., As u. Sr zersetzt. Bei 3. geht die Umwandlung in Arsenit erst oberhalb 
450° vor sich u. die weitere Zers. in W., As u. BaO erst oberhalb 650°. Von etwa 700° 
an konnte im Ruckstand Bariumarsenid nachgewiesen werden, dessen Menge mit 
steigender Temp. bis 900° zunimmt. Behandelt man den auf 750—900° gegluhten 
Ruckstand mit W., so entweicht geruchloser Arsenwasserstoff, BaO geht in Lsg. u. 
es hinterbleibt ais unlosl. Ruckstand braunes As. Die Ca-, Sr- u. Ba-Pyro- u. -Meta- 
arseniałe wandeln sich von 350° an um gemaB den Gleichungen
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3 X (As03)2 +  4 H , =  X 3 (As04)2 + 4 H .O  +  2 As20 3
3 X2As20 , -j- 2 H2 =  2 X3(As04)2 ~ł- 2 H20  -f- As20 3 

As20 3 wird weiter red. zu As, das zum Teil zwischen 350—500° von dem Tribarium- 
arseniat adsorbiert wird. Die gebildeten Triarseniate wandeln sich weiter wic obon um. 
(C. R. hobd. Seanccs Acad. Sci. 203 . 1163—64. 30/11. 1936.) Go t t f r ie d .

Je. P. Funk, Die Eigenscliaften von alkalischen Aluminatlosungen. Vf. bespricht 
die physikal.-chem. Eigg. der Aluminatlsgg. verschied. Konz. (von 0,167-10- '1 bis
5,00 Mol Al20,/1) u . vorschied. Laugenmoduls (Na20 : A120 3 =  1—4,3), sowie die Eigg. 
der Lsgg. aus Bauxit- u. Nephelinsehmelzen. Es wird die Anderung von pu, Dampfdruck 
iibcr der Lsg., elektr. Leitfahigkeit, Viscositat u. D. der verschiedenen Lsgg. verfolgt 
u. der Zerfall der Lsgg. beobaehtet. Alle untcrsuchten Lsgg. waren bei ultramkr. Beob- 
nchtung opt. rein. Die Unters. des Zerfalls zeigtc, daB mit der Verkleinerung des Lauge- 
moduls die Best&ndigkeit der Aluminatlsg. bestimmter Konz. abnimmt; boi einem 
bestimmten Laugenmodul zeigen die Lsgg. mit 1,2—2,4 Mol Al=0 3/1 die geringste Be- 
standigkeit. Die Unters. der aquivalenten Leitfahigkeit ergab beim Ubergang von Lsgg. 
geringeren Laugenmoduls zu Lsgg. hóheren Moduls eine hóhere Zunahme, ais aus der 
Zunahme der Laugekonz. berechnet wird; ahnliches Verh. wird auch bei der Unters. 
der Viscositat beobaehtet. Aus diesem Verh. der Aluminatlsgg. wird dio SchluBfolgerung 
gezogen, haC dio Aluminatlsgg. aus Ioncn der Aluminiumsauron (hauptsachlich H 3A103) 
bestehen, die auBer einfachcn Ionen auch Polyionen zu bilden imstando sind. Bei 
niedrigen Konzz. iiberwiegen die einfachcn, bei hóheren Konzz. dio Polyionen; durch 
dio Erhóhung der Laugenkonz. werden dio Polyionen in die einfachcn Ioncn zerlegt. 
(J. physik. Chem. [russ.: Shumal fisitscheskoi Chimii] 7. 899—908. 1936.) v. F u n e r .

Emmanuel Voyatzakis, Ober die Verbindungen von NitroprussiaUn mit Hexa- 
methylenletramin. (Vgl. B a r b ie r i , C. 1 9 3 0 .1. 3659; D e b u c q u e t  u. Ve l l u z , C. 1933 .
II. 1034. 19 3 4 . I. 1982; S c a g l ia r in i, C. 1 9 3 6 . I. 975.) Vf. stellt Verbb. von Nitro- 
prussiaten der Alkalimetalle, Erdalkalimetalle u. des Magnesiums m it Hexamethylen- 
tetramin C6H 12N4 =  h der allgemoinon Zus. I. Men[Fe(CN)5NO] 2 h-n  H20  u.
II. Meu [Fe(CN)~6NO] 1 h -n H 20  her. Nach Meth. a) worden die Verbb. I. u. nach b) 
die Verbb. JI. erhalten. a) Zu einer warmen konz. Lsg. dor Alkali- oder Erdalkalisalze 
von h wird eino Lsg. von Nitroprussidnatrium gegeben. Fast augenblicklich entstehon 
krystallino Ndd., dio m it A. gewaschen u. an dor Luft getrocknet werden. Die Verbb. 
sind lósl. in W., uniósł, in den gewóhnlichen organ. Losungsmitteln. Mineralsiiurcn 
zers. unter Bldg. von Formaldehyd. Ca[Fe(CN)5NO] 2 h '8 H„0 rosa, lósl. in W., 
uniósł, in A.; Sr[Fe(CN)6NO] 2 h -6 H.,0 rótlich; Ba[Fe(CN)5NO] 2 h -4 H.,0 rótlich; 
Mg[Fe(CN)6N 0 ]2 1 i-7 H 20  blaBrosa;' K 2[Fe(CN)5NO] 2 h-3 H ,0  rótlich; Na.,- 
[Fc(CN)5NO] 2 h • 4 H20  etwas starker rótlich ais die K-Verb. Li2[Fe(CN)5NO] 2h- 3H,Ó. 
Zur Darst. wurde eine Lsg. von Li2S04 u. h verwondet; blaBrosa. b) Bei Vcrwendung 
verd. Lsgg. der Erdalkalisalze von h u. konz. Lsgg. von Nitroprassidnatrium erhalt 
man dio Verb. II. Sie sind an der Luft bestandige rote Krystalle, die in W. lósl. u. 
uniósł, in A. sind. Ca[Fe(CN)sNO] h • 4 H 20  rot; Sr[Fe(CN)5N 0 ]h -5 H 20  blutrot; 
Mg[Fe(CN)5NO] h -6 H 20  rosa. (C. R. hebd. Seanccs Acad. Sci. 203 . 1365^-67. 14/12. 
1936.) " T h il o .

L. Je. Ssabinina, Gcschwindigkeit der Umsctzung von wdsscrigen und dtherisclien 
Schwefelstiureldsungen mit Zink. Vf. verfolgt die Geschwindigkeit der Umsetzung von 
'V83- u- atlier. H 2S 04-Lsgg. mit Zn u. findet, daB fiii- wss. H 2S04-Lsgg. zwei Maxima, 
fiir ather. Lsgg. ein Maximum der Umsetzungsgeschwindigkeit beobaehtet wird, dio 
mit den fiir dio Leitfahigkeit dieser Lsgg. gefundenen Maxima sehr gut uboreinstimmon. 
Diese Ubereinstimmung wird so gedeutet, daB, wie die Geschwindigkeit der Umsetzung 
mit Zn, so auch die Hóho der Leitfahigkeit durch die Konz. der Komplexverbb. der 
Komponenten (W -1- H 2S04 oder A. -f  H 2S04) gegeben sind. (J . physik. Chem. [russ.: 
Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8 . 165—S0. Juli 1936. Tomsk, Sibir. Physikal.-Technolog. 
Inst0 ” v . F u n e r .

Hiibert Forestier und Francis Redslob, Die Zersćtzung von Cadmiumferrit. 
Zunachst stellten die Vff. fest, daB man das ferromagnet. Cd0-Fe20 3 erhalten kann 
durch Kochen des ausgewasehenen Nd. in W.; Ferromagnetismus tr itt ebenfalls auf, 
wenn der Nd. mehrere Stdn. bei 40° in feuehtem Zustand verweilt. Eine thermo- 
magnet. Analyso des noch feuchteh Nd. ergab, daB der Magnetismus bei etwa 70° 
zuerst auftritt; er nimmt dann sehr schnell zu, erreicht sein Maximum bei etwa 140° 
u. nimmt hierauf sehr schnell wieder ab. Suspendiert man den Nd. in W. von 20°, 
so wird er nicht ferromagnet., in W. von 40° tr itt  er bereits nach 40 Stdn. u. bei 100°
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erreicht or prakt. seine Grenze nach 15 Stunden. Bringt man ihn jedoch in der Kalte 
iiber P 20 5 oder liiBt ihn an Luft trocknen, so erhalt man durch keinerlei Warmc- 
behandlung eine ferromagnet. Substanz. Hieraus geht deutlich der Einfl. des W. auf 
die BIdg. des ferromagnet. Kórpers hervor. Behandelt man eine stark ferromagnet. 
Probe mit KCN in der Warme bis zum Verschwinden des CdO, so andern sich die 
magnet. Eigg. nicht, Trager des Fcrromagnetismus ist demnach nicht das Ferrit, sondem 
Fe20 3. Puiverdiagramme ergeben das Diagramm des Magnetits. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 203. 1160—62. 30/11. 1936.) G o ttf e ie d .

C. Mineralogische nnd geologische Chemie.
M. J. Buerger, Die Symmetrie und KrystaUslrukliir der Mineralien der Arsenopyrit- 

gruppe. Es werden einigc Mineralien der Arsenopyritgruppe [FRANKLIN-Arsenopyrit 
(Fe, Co)AsS, Spindlermiihlc-Arscnopyrit, Gudmundit FeSbS von Gudmunstorp] 
róntgenograph. nntersueht. Die Struktur ist eine Uberstruktur, die aus dem Markasit- 
typ FeS2 durch Ersatz des einen S-Atoms durch As oder Sb entstoht. Die Zcllc ist 
monoklin-holoedr., erscheint aber oft durch Vcrzwillingung nach (1 0 0) u. (0 0 1) 
pscudorhombisch. Die pseudorhomb. Zello łiat oinc dcm Markasit entsprechende
i-Achse, wiihrcnd dio beiden anderen yerdoppelt erscheinen. Die Ionenradien, mit 
denen sich allc Abstandc der Struktur gut wiedergeben lassen, sind: Fe =  1,125 A, 
As =  1,20 A, S =  1,10 A. Wahrend der Ioncnradius des Fe++ 1,23 A ist, berechnet 
sich nach P a u l in g  fiir Fo+++ ein Wert von 1,13 A, also genau ubereinstimmend mit 
dem Fe-Kadius im Arsenopyrit. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 95. 83—113. Okt. 1936. 
Cambridge, Mass., Minerał. Labor., Mass. Inst. of Technol.) BUSSEM.

Tibor Takats, Granodiorit von Zsidótar. Mineralog. Beschreibung des Grano- 
diorits von Z s i d ó v & r  (Kom. Krassó-Szoreny). Zus.: SiO., 63,12, T i02 0,11, A1„03 
18,99, Fe20 , 1,73, FeO 1,73, MnO 0,13, MgO 2,19, CaO 4,83, Na20  3,25, K ,0  2,25, 
P20 5 0,19, II20  gebunden 1,24. Einschliisse: Magnełit, Titanit, Apatit, Zirkon. In 
den Hohlraumen des Gesteins: Rauchąuarz, Amelhyst, Orłhoklas, Adular, Albił, Titanit, 
Calcit, Laumontit (SiO, 52,24, A120 3 22,14, CaO 10,55, MgO Spuren, Na20  0,31, K20
0,43, H 20  gebunden 15,14), Desmin (Si02 55,95, Al20 3 16,72, Fe20 3 0,32, CaO 7,74, 
SrO 0,01, Ńa20  0,78, H ,0  gebunden 17,06, H20  [bei 100°] 1,67), Fluoril, Epidot. 
(Mat. Termeszettudomanyi Ertcsitó A. M. Tud. Akad. III . Oszt&lydnak Folyóirata 
[Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss.] 54. 882—92. 1936. Budapest, Techn. Hochsch. 
[Orig.: ung.]) Sa il e r .

Hugo Strunz, Dic chemische Zusammensełzung von Pollucit. Pollucit ist ein 
zeolithahnliches Minera! von der Zus. [Si,Al20i;,]Cs2-1 H ,0 . Die Gitterkonstante ist 
13,71 A. Wahrscheinliche Baumgruppe ist Oh10 — /  a 3 ~d. Die Elementarzelle ent- 
halt 8 Molekiilc. Es ist krystallograph. u. chem. eng yerwandt mit Analcim u. Lcucit. 
Die Struktur besteht aus einem nach NlGGLI u. B r a n d e n b e r g e r  ais monomikt bc- 
zeichneten Fachwerkgeriist von (SiAl)04-Tetraedern mit eingelagertem Cs u. H20. 
In  chem. Hinsicht ist die Yertretung yon (A1+++ +  K+) durch Si4+ yon Interessc. 
Vermutlich kann in den Zeolithcn u. anderen Silicaten die Vcrtretung von (AF+ +  Na1+) 
bzw. (Al3+ K 1+) dureh (Si4+ +  H20) stattfinden; aucli die Vertretbarkeit der groBen
Alkaliionen durch das Hydroxoniumion (H2OH+) schcint in Silicaten nicht aus- 
geschlosscn. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchom. [Abt. A 
d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 9 5 -1—8. Okt. 1936. Ztirich, Mineralog.-petrograph. 
Inst. d. T. H.) BUSSEM.

Waldemar Ohle, Der schwefdsaure Tonteich bei Reinbek. Hydrocliem. u. biolog. 
Untcrs. eines aus einer Ziegeleigrube entstandenen idiotrophen Weihers, dessen Saure- 
geh. von 30 mg/l H 2S04 bei Ph =  3,1—3,6 auf die Venvitterung pyrithaltigen Tones 
zuriickgefiihrt wird. (Arch. Hydrobiologie 30. 604—62. 1936. Plon i. Holstein, Hydro- 
biol. Anstalt der Kaiser-Wilh.-Gescllschaft.) Manz.

Brian 0 ’Brien, F. L. Mohler und H. S. Stewart, Vertikale VerteUung des Ozom 
in der oberen Atmosphdre. Friihere, bei Stratospharenfliigen durehgefiihrte Messungen 
der Hóhcnverteilung des atmosphiir. 0 3 werden auf die Hóhen iiber 22 km ausgedehnt. 
Hierbei wird von der Beobachtung Gebrauch gemacht, daB fiir relatiy kleine Zenith- 
winkel der Sonne die scheinbare 0 3-Menge eine Funktion der unmittelbar dariiber 
befindlichen u. der gesam ten 0 3-Konz. ist. Die 0 3-Konz. hat ein Maximum bei 22 km, 
um bei 24 km auf den halben Wert gesunken zu sein u. dann weiter (aber weniger
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sclinell) abzunehmen. Das scharfe Maximum ergibt sich angenahert aucli aus Bcob- 
achtungcn von Me e t h a m  u. D o bso n  (C. 19 3 5 . II. 2039) uber den Umkehreffckt. 
(Amer. Inst. Phys. Anniv. Meeting 1936 . 32. Rochester, Univ. & National Bur. of 
Standards.) Ze i s e .

D. Organische Chemie.
D,. A llgem eine u n d  theoretlsche organische Chemie.

Rezsó Schmid, Untersuchungen iiber dic Bindungsenergic des Kohlcnstoffaloms. 
Vf. nimmt Stellung fiir die Berechenbarkeit der Bindungsenergien auf Grund von 
Freie-Encrgie-Daten (ohne Einbeziehung von „Resonanzenergien"). Gestiitzt auf die 
Dissoziationsenergie des CO =  6,9 V oder 159 Kcal u. unter Anwendung der Freie- 
Energie-Daten von P a r k s  u . H u ffm a n  werden die Freie-Energie-Anderungen fiir 
mchrere Elementarprozesse berechnet. Es zeigt sich, daB sich diese Energiewerte bis 
auf 1—2%  genau mit Hilfc der Bindungsenergien

(C—C) (C—H) (C—Cl) (C=S) (C=N) (C—O)
Kcal 80 96,5 72,5 135,6 180 75

zusammensetzen lasscn. Die (C =0) Bindungsenergic in den Aldehyden u. Ketonen 
betragt 159 Kcal. Ein Vergleich der Freie-Energie-Anderungen von C02, COS u. 
C0C12 ergibt ais effektives MaB der (C =0) Bindung in C02 selbst etwa 189 Kcal. Einige 
Konseąuenzen der Synnnetriecharakter von 0 = C = 0  u. > C = 0  werden kurz be- 
sprochen u. in Ubereinstimmung m it verschied. Vers.-Daten gefunden. (Mat. Terme- 
szettudom&nyi Ertesitó A. M. Tud. Akad. I II . Osztóly&nak Folyóirata [Math. nat. 
Anz. ung. Akad. Wiss.] 54 . 769—93. 1936. Budapest, Techn. Hochseh. [Orig.: ung.; 
Ausz.: dtsch.]) Sa il e r .

Otto Schmidt, Die Deutung der Spallungsregeln. Dic vom Vf. friiher abgeleitcten 
Spaltungsregeln lassen sich durch die Schemata 1—IV wiedergeben, in denen zunachst 
nur die schwachen Stellen der C-Kette beriicksichtigt sind (der Grad der Schwachung 
der C—C-Bindung wird durch Anzahl u. Form der (Juerstriche wiedergegeben). Diese 
Schemata lassen erkennen, daB fiir die Spaltungen offenbar die ungekoppelten Valenz- 
elektronen der Radikale bzw. die loeker gebundenen inneren Doppclbindungselektronen 
verantwortlich sind. Vf. zeigt nun, daB diese Elektronen einen erhebliehen Inhalt an 
kinet. Energie u. damit auch eine crhcbliche Geschwindigkeit besitzen. Der Energie- 
inhalt der B-Elektroncn der Doppelbindung ist deshalb gróBer ais der von n. A-Elek- 
tronen, weil die Elektronendichte bei der Doppelbindung groBer ist ais bei einfachen 
Bindungen. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, daB die Bindungsenergie der 
Doppelbindung um 2 1  Cal kleiner ist ais die zweicr einfacher Bindungen. Einer hoheren 
kinet. Energie entsprieht eine hóhere Geschwindigkeit: unter den 4 Elektronen der 
Doppelbindung wird sich zeitweise mindestens eines mit erheblicher Geschwindigkeit 
befinden, die durch Energiezufuhr noch vermehrt werden kann. Noch gróBer ist die 
Differenz der Bindungsenergien fiir die dreifache Bindung entsprechend der hoheren 
Elektronendichte; sie betragt 49 Cal. Auch die'B-Elektronen der Radikale werden 
wenigstens zeitweise eine groBe Geschwindigkeit annehmen, da sie ais 2 s-EIektronen 
stark exzentr. Bahnen besehreiben. Ihre Geschwindigkeit wird groBer sein ais die der 
B-EIektronen der Doppelbindung, da sie sich nur im Felde eines Kemes befinden. 
Ihre Maximalenergie betragt wahrscheinlich ca. 3 V, da sie imstande sind, bei gewóhn- 
licher Temp. eine einfache Bindung zu sprongen. Die B-Elektronen der 1,4-Diradikale 
bilden hiernach im Zustande ihrer Maximalenergie die in hohen Zonen befindlichen 
Spitzenelektronen der Fermistatistik, wahrend die B-Elektronen der Monoradikale 
erst durch maBige, dic der mehrfaehen Bindungen durch starkere therm. Anregung 
in die obersten Zonen gebracht werden konnen. Die Energie der B-Elektronen im 
Diradikal 1,4-Butylen (IV) betragt wie die der Leitungselektronen der Metalle schon 
bei gewohnlieher Temp. ~  3 V, u. die B-Elektronen der kondensierten Benzolkerne 
im Graphit sind mit Leitungselektronen ident., sie besitzen also die freie Beweglich- 
keit. Diese B-Elektronen verlassen also ihr C-Atom u. dringen, wenn ihre Geschwindig
keit groB genug ist, in die Raume ein, in denen sich die Elektronenpaare der einfachen 
Bindungen befinden, u. crhóhen hier Elektronendichte u. Elektronendruck soweit, 
bis Sprengung der Bindung eintritt. DaB die Wrkg. zweier in 1,4-Stellung befindlicher, 
ungekoppelter Elektronen eines Diradikals wesentlich groBer ist ais die eines in einem 
Monoradikal befindlichen, liegt daran, daB die Wahrseheinlichkeit, daB ein ungekoppeltes 
Valenzelektron die krit. Geschwindigkeit erreicht, doppelt so groB ist. Das gleiche gilt
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fiir dio entsprechenden Diolcfine. Daraus ergibt sich, daB auch Elektronen einfacher 
Bindungen gelockert sein konnen, wenn aus ster. Griinden die Elektronendichte erhoht 
ist. So ist z. B. die Elektronendichte der Bindungselektronen der C—C-Bindung im 
Trimethylen gróBer ais im Pentamethylen u. dies ist der Grund der gróBeren Un- 
bestandigkeit des ersteren. Das BAEYERSche Spannungsgesetz laBt sich also auch 
in dieser Weiso dcuten, bei der die Analogie des Trimethylens mit den Olefinen klar 
hervortritt. DaB nun die Sprengungsstellen in einer K ette mit solehen alterniercn, 
bei denen keine Sprcngung ointritt, ergibt sich aus Grunden der Spinkombinatorik, 
wio Vf. an der Dimerisation yon Butadien zu Vinyltetrahydrobenzol zeigt. Dieson 
ProzeB kann man sich so vorstellen, daB zunachst bei dem Butadien entwcder beidc 
Paaro B-Elektronen entkoppelt werden oder nur eines. Dann muB die bei der Ent- 
koppelung boider Paare entstehende Spinkombination folgenden beiden Forderungen 
Rechnung tragen: a) Da die Spins der an einer homoiopolaren Bindung beteiligten 
Elektronen antiparallel sind, also durch die Spinąuantenzahlen ms =  +V„ bzw. —7» 
wiedergegeben werden, so ist £ m a =  0 fiir eine Verb., die wio das Butadien im n. Zustand 
keine ungekoppelten Yalenzelektronen enthalt. b) Die Spinkonfigurationen mussen 
cinen t)bergang in dio Konfigurationon V u. VI ermoglichen, die sich im Ausgangs- 

Ia  C H ,= C II—CH ,-|-CH a lb  CHa= C H - C H a-|-C H ,—CH,-;-CHa
n  •CH1 - C H j-!-CH 3 C H ,=C H —CH,-j|-CH,—CH =CH ,

IV • CH,—CH,-||j-CH,—CH, • 111 CH=C-----CH ,-|i-C H ,- Ce==CH
V C H ,=C H -C H =C II, VI -CH,—C H =C H -C H ,-

V II  .C H ,- C H - C H —CH,- V III  • CH, • + •  CH,-

IX  -CH.,- - f  -CH,- +  -CH,- X • CH, • • CH, • • CH.,
1 2 S

X I CH, • -4- CH,—CHa X II CH —CH, +  • CH3
materiał u. Endprod. finden. Dicsen Forderungen goniigt nur die Formel VII, also 
die, bei der die Spins der entkoppelten Elektronen alternieren. Mit Hilfo der Spin
kombinatorik laBt sich auch die von ZlEGLER beobachtete Erscheinung der alter- 
niercnden Ausbeute bei der Cyclisierung vonDinitrilen mit gerader u. ungerader 
C-Atomzahl in der K ette deuten. Das Radikal CH, ha t zwoi ungekoppelte Valenz- 
elektronen parallcleu Spins. Reagioren nun 2 CH2-Radikalc miteinander, so ergibt 
sich dio Spinfolge V III, fiir 3 miteinander reagierende dio Spinfolge IX, also wieder 
eine alternierende Spinrichtung fiir dio ungekoppelten Elektronen der aufcinandor- 
folgenden Gruppen. Bei der Kombination der CH2-Reste zu gróBeren Ketton stehen 
also an don Enden dieser Ketten ungekoppelte Valenzelektronen antiparallelen (paral- 
lelen) Spins, wenn dio Zahl der C-Atome in der K ette gerade (ungerade) ist. Bei einer 
ungeraden Anzahl C-Atome muB also, wenn eine Cyclisierung eintreten soli, eine Energie 
orfordernde Umąuantelung eintreten, woduroh dio von ZlEGLER beobachtete Er
scheinung erklart -wird. — Den Mechanismus der Spaltung erldart Vf. am Propyl- 
radikal (X), das leicht in Athylen u. CH;t zcrfallt. Wenn das freio Valenzelektron von 
1 m it dem Spin f  in den Raum des Elektroncnpaares C—C eindringt, u. die Ent-

1 2
koppelung ganz oder nahezu beondet ist, dann sind 2 Móglichkeiten vorhandcn: ent- 
weder es entstehen 2 freie Ionen (XI) oder das B-Elektron des C verdrangt das A-Elektron
des gleiehcn Atoms vom gleiehen Spin, ohne daB sich irgend etwas andert. Nun ist 
die Rk. XI nicht móglich, da die Bldg. von freien Ionen einen hóheren Energieinhalt 
der B-Elektronen der Radikale voraussetzt, ais sie besitzen. Es tr itt  also keine Sprengung 
in 1-2 ein, wic es der Regel entspricht. Bei dem Eindringen in den Raum C—C ist
mit Rucksicht auf das PAULI-Prinzip nur die Móglichkeit der Rk. X II vorhandcn, 
bei der das Zwitterion nicht existenzfahig ist u. in Athylen ubergeht. In  ahnlicher 
Weise deutet Vf. die Spaltung von a-Butylen (ygl. Original). (Bor. dtsoh. chem. Ges. 69- 
1855—62. 5/8. 1936. Ludwigshafen a. Rh., Hauptlabor. d. I.-G. Farbenindustrie
A.-G.) CORTE.

J. C. Jungers und K. Wirtz, Ober den Austausch von Wasserstoff zwischen Athyl- 
alkohol und Calciumdeuterozyd. Zur Unters. der Wechselwrkg. von A.-Dampf u. Calcium- 
deuteroxj’d, das durch toilweise Absattigung von CaO mit schwerem W. dargestellt



1937. I .  Di- Allg em ein e  u . theoretische  okganische Ch e m ie . 1655

wird, bestimmen Vff. den Deuteriumgeh. im Verbrennungswasser des Alkohols. Der 
Austauseh des Wasserstoffs zwisehen dem Caleiumdeuterosyd u. der Hydroxylgruppo 
des A. erfolgt in dieser heterogenen Rk. so sehnell, daB bei Zimmertemp. u. einer Vers.- 
Dauer von weniger ais 1 Stde. noeh keine Vcrzógerung der Gleichgewichtseinstellung 
beobaehtet wird. Der Austauseh kann durch intermediare Bldg. von Ca-Athylat er- 
klart werden. (Buli. Soc. ehim. Bclgiąuo 45. 679—83. Nov. 1936. Leipzig, Univ., 
Physikal.-chem. Inst.) l tE IT Z .

J . C. Jungers und K. F. Bonhoeffer, Ober die Austauschgescfncindigkeit des 
Hydroxylivasserstoffs in wusserigen Losungen. Wahrend friihere Verss. von Ge ib  (bisher 
unver6ffentlicht) iiber den H-D-Austausch zwisehen Mannit u. D20  im Einklang m it 
anderen Beobachtungen ergeben, daB dio Rk. bei 3° sichor in weniger ais 3 Blin. beendot 
ist, scheinen neuere Messungen von O Rit (C. 1936. II. 4105) uber den H-D-Austausch 
zwisehen G,H5OH u. D„0 sehr viel gróBere Zeiten fiir dio Einstellung des Gleichgewichts 
(ca. 18 Stdn.) zu ergoben. Auf Grund dieses Widerspruchs nehmen dio Vff. dio Unters. 
des Syst. C2H5OH +  D20  wieder auf. Der A. wird nach kurzer Beruhrungszeit jeweils 
mit Bzl. mogliehst sehnell ausgesehuttelt u. dann der D-Geh. des zuriiekbleibenden W. 
bestimmt. In  einem Falle wird der A. aus der benzol. Lsg. m it W. wieder ausgesckiittclt 
u. sein D-Geh. nach der Verbrcnnung bestimmt (Kontrollvers.). Ergobnis: In  allen 
Fallen stellt sich das Austauschgleichgewicht so sehnell ein, daB die Geschwindigkeit 
mit den bisher angewendeten Methoden nicht gemessen werden kann. (Z. physik. 
Chem. Abt. A 177. 460—64. Nov. 1936. Leipzig, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) Ze i s e .

F. M. Jaeger, Das Problem der dissymmetrisclieii Syntkese. Vortrag. Nach einer 
histor. E inleitung uber die E ntw . des Begriffes der opt. A ktiv itat (B io t , P a s t e u r , 
Le B e l , V a n ’t  H o f f ) u. der Dissym m etrie (Pa s t e u k ), d. i. Asym m etrie (E. F isc h e r ) 
wendet sich Vf. der d i s s y m m .  S y n t h .  zu, nachdem er an H and von Beispielen  
auf die p h y s i o l .  U n g l e i c h w e r t i g k e i t  opt. Antipoden hingewiesen hat. 
Fiir diese Ungleichwertigkeit zweier opt. Antipoden gibt Vf. eine treffendere Erklarung 
ais die „verschied. schlieBlich erreiehter Endzustande“ : Diese Art von ąuasistationarem  
Zustand ist dad. gek., daB die K o n z z .  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r  P r o d d .  
mit ihren B ldg.- u. Zcrfallsgeschwindigkeiten derart gekuppelt sind, daB die Menge 
jedes in  der Zeiteinhoit in  das folgende ubergehenden Zwischenprod. genau gleich ist 
der Menge, in  der es aus seinem  unm ittelbaren Vorganger entsteht. B ei der p a r -  
t i e l l e n  d i s s y m m .  S y n t h .  (Ma r c k w a l d , M c K e n z ie , W e i s s , B r e d ig , 
Fa ja n s , D a k in ) wird klargelegt, u. a. am  Beispiel der asynim . Synth. des Mandel- 
saurenitrils (BREDIG u. F is k e ), daB die E i n s e i t i g k e i t  der Synth. unter dem  
Einfl. b e r o i t s  v o r h a n d e n e r  opt.-akt. K atalysatoren (stereochom. Spezifitat) 
in der a u B e r o r d e n t l i c h e n V e r s c h i e d e n h e i t  der Rk.-G esehwindigkeiten  
der in der Rk.-Kette nacheinander crscheinenden Prodd. ihre Erklarung findet. D ie  
a b s o l .  o d o r  t o t a l e  d i s s y m  m.  S y n t h .  (Cotto n , D r u d e , N a t a n s o n ) dient 
der Klarung der Frage, w i o  u. w a r u m  sich zuerst a u f Erden ein opt.-akt. Korper 
aus opt.-inakt. Stoffen d u r c h  c h o i n .  u.  p h y s i k a l .  W r k g .  bilden konnte. Nach  
eingehender Besprechung des COTTON - E f f e k t e s  u. an H and der Arbeiten von  
W. K u h n , S. Mit c h e l l , K a r a g u n is  & D r ik o s , S c h w a b , R o st  & R u d o f  gelangt 
Vf. zu dem SchluB, daB die bereits von PASTEUR aufgeworfenen Problemo p  r i n - 
z i p i e l l  gelost erscheinen durch die fortsclireitende physikal. u. chem . Erkenntnis 
der letzten Jahre: D ie  scheinbare E inseitigkeit der dissym m . Synth. laBt sich durch 
Rk.- bzw. Absorptionsgeschwindigkeitsunterschiede unter dom E infl. physikal.-chem . 
Kraftfelder zwanglos erklaren u. esperim entell beweisen. (Chem. W eekbl. 33. 522—33. 
5/9. 1936. Groningen.) LUTZ.

Shing Kong Hsii und Christopher L. W ilson, Optische Aktivitat bei tautomerer 
Umlagerung. VI. Vergleich der Racemisierungs-und Bromierungsgeschwindigkeit eines 
Kekmes. Eine weitere Untersuchung unter Bedingungen der Basenkatalyse. (V. vgl.
C. 1936. I. 4415.) Wie I n g o ld  u. W il so n  (vgl. IV. Mitt., C. 1935. I. 1523) gezeigt 
haben, ist die Racemisierungsgeschwindigkeit eines enolisierbaren Ketons, in dem das 
a-C-Atom das Asymmetriezentrum ist, bei gleichen Bedingungen der Saurekatalyso 
ident. mit der Bromierungsgeschwindigkeit. Vff. untersuchen nunmehr basenkataly- 
sierte Rkk., bei denen sowohl der Meehanismus der Racemisation, ais der der Halo- 
genierung von dem bei der Saurekatalyse verschied. sein muB. Vff. nehmen an, daB 
der Meehanismus fiir die Katalyse durch eine Base (B) durch folgendes Schema wieder- 
gegeben wird: ^  -io

C H -C :0 +  B ^  [ c  ) ę  ( O j +  HB ^  C:C-OH +  B
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Es ist sehr wahrscheinlieh, daB das Anion dio rcaktionsfahige Einhoit bei der uni- 
molekularcn Bromierung ist, u. da die opt. Aktivitat bei diesem Zustand vcrloren geht, 
sollten dio bciden Geschwindigkeiten gleich groB sein. Unter diesen Umstanden miBt 
jede der Geschwindigkeiten die Bldg.-Geschwindigkeit des Anions aus dem Keton 
unter den bestehenden katalyt. Bedingungen. Da andererseits der reversible ProzeG 
auf der reehten Seite des obigen Seliemas eine viel gróBere Geschwindigkeit haben wird 
ais der auf der linken Seite (da ein enolisierbares Keton eine Pseudosaurc ist), so wird 
wahrscheinlich die Ionisationsgeschwindigkcit des Ketons im wcsentlichen gleich seiner 
Enolisierungsgeschwindigkeit sein, so daB also die beiden gemessenen Geschwindigkeiten 
die Enolisierung darstellen. Dio Obereinstimmung zwisehen der Bacemisierungs- u. 
Bromierungsgeschwindigkeit zeigen Vff. am d-2-o-Carboxybenzylindan-l-on (in verd. 
Essigsaurc mit Na-Acetat ais Katalysator). Die Verss. zeigten, daB die Geschwindigkeit 
hauptsachlich durch den zugesctzten Katalysator u. nicht durch das Lósungsm. be- 
stim m t wurde. Beide Rkk. waren monomolekular u. ais yergleiehbare Geschwindig- 
keitskonstanten ergaben sich 0,0438 Stdn .- 1  fiir die Racemisierung u. 0,0471 Stdn .- 1  
fiir die Bromierung. Obwohl der Unterschied zwisehen diesen beiden Werten gróBer 
ist ais der Vers.-Fehler, besteht dic Moglichkeit, daB irgendeine systemat. Unvoll- 
kommenheit der Meth. nicht ausgeschaltet wurde. (J. chem. Soc. [London] 1936.
623—25. Mai. London, Univ. College.) CoRTE.

W. A. Cowdrey, E. D. Hughes und C. K. Ingold, Reaktionskhielik und die 
Wcildensche Umkehrung. Vff. zeigen am Beispiel der opt.-akt. a-Brompropionsaure (I), 
in welcher W eise kinet. Unterss. dazu dienen konnen, eine Lsg. des Problems der 
WALDENschen Umkehrung herbeizufiihren. FISCHER (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 
[1907]. 489) erhielt bei der Hydrolyse von I  mit Ag2C03 Milchsaure, die den entgegen- 
gesetzten Drehungssimi besaB wie die, die bei der Hydrolyse mit KOH entstand. Andere 
Halogensauren lieferten dagegen mit bciden Reagentien Prodd. vom gleichen Drehungs- 
sinn. Das a-Brompropionation besitzt hinsichtlich der Hydrolyse eine krit. Struktur: 
Die Geschwindigkeiten der Halogcnionisation u. des bimol. Halogenersatzes sind ver- 
gleichbar u. es ist móglich, durch Konz.-Anderungen zu bewirken, daB entweder der 
monomol. oder der bimol. Mechanismus vorherrscht. Bei der Hydrolyse mit KOH 
arbeitete F isc h e r  im Gebiet des bimol. Mechanismus, an dessen Stelle bei maBigcr 
Verdunnung der monomol. Mechanismus tritt, der zu einer Milchsaure mit entgegen- 
gesetztem Drehsinn fiihrt, also das gleiche Ergebnis liefert wie Ag2CO;):

l-a-Brompropion,idure ( monomolekular l-Milcheaure (S y  1 )
(ais Anion) ( bimolekular d-Milchsaure (Sy  2)

(d u. I bezeichnen die Konfiguration). Die Hydrolyse von a-Halogensauren ist einer 
von den Fiillen, bei denen die beiden Mechanismen (<S'a- 2 u. S y  1 ) zu stereochem. 
verschied. Formen fiihren, u. die Identitat oder Nichtidentitat der mit Hilfe yon Ag20 
u. KOH erhaltenen Oxysauren hangt von der Konst. der Halogenverb. u. damit von 
dem Mechanismus der Substitution ab. (Naturę [London] 138. 759. 31/10. 1936. 
London, Univ. College.) CORTE.

P. A. Levene, Alexandre Rothen und G. M. Meyer, Konfigurative Beziehungen 
von einigen disubstiluierten Essig- und Propion&aurcn, die eine Alhylgruppe enlhalten. 
(Unter Mitwirkung von Martin Kuna.) 1. Die Drehungsrichtungen einzelner Glieder 
aus homologen Reihen von disubstituierten Essigsauren mit einer Athylgruppe wurden 
festgelegt. Durch die Umwandlungen COOH -y  COOC2H5 ->- CH2OH ->- CH2 J  ->- CH3 
lassen sich die konfigurativ entsprechenden KW-stoffe II  u. IV gewinnen. Aus der Tat- 
sache, daB II  u. IV rechtsdrchend sind, folgt, daB I u. I II  (beide rechtsdrehcnd) kon- 
figurativ verwandt sind. — 2. Einzelne der homologen disubstituierten Essigsauren mit 
einer Athylgruppe werden in Beziehung gesetzt zu solchen mit einer M eth y lg n ip p c . 
Die konfigurativ verwandten Sauren V u. V III miissen 2 entgegengesetzt drehende 
KW-stoffe VI u. VII liefern. Es wurde gefunden, daB die Verbb. V u. V III gleichc 
Konfiguration besitzen, wenn sie gleichsinnige Drehungen aufweisen. Aus den M axim al- 
drehungen der KW-stoffe lassen sich die kleinst móglichen Werte der M axim al- 
drehungen fiir jede Saure mit einer Athylgruppe berechnen. — 3. Dio friiher (C. 1931-
II. 3323) gemaehte Annahme iiber die Drehungsrichtungen der 2 -A th y lv a le ria n sa u re -( l)  
(VIII) u . anderer Glieder derselben homologen Reihe sind zu berichtigen. 1 -Broni-
2-athylpentan (IX) u . l-Brom-2-iithylhexan (X) von gleicher Konfiguration lie fern  iiber 
ihre GRIGNARD-Yerbb. -f  C02 gleichsinnig drehende disubstituierte Propionsauren 
(IXa u . Xa). Disubstituierte Essigsauren zeigen demnach denselben Drehungssinn wie 
die ihnen konfigurativ entsprechenden disubstituierten Propionsauren. — 4. Die Kon-
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figurationen von disubstituierten Propionsiiuren mit einer Athylgruppo werden in Bc- 
ziehung gesetzt zu entspreehenden Sauren mit einer Methylgruppc. Die konfigurative 
Venvandtsehaft ergibt sich aus 2 u. 3: sieh entsprechende Sauren mit CH3 u. mit C2H0 
haben den gleichen Drehungssinn. — 5. In  Fortsetzung friiherer Arbeiten (Le v e n e , 
R o th en , Ma r k e r , C. 1934. II. 42) wurden die Rotationsdispersionen von Dextro-
2-athylvaleriansaure-(l), Dextro-2-athyleapronsaure-(l), dereń Dextroathylester, Layo-
3-athylcapronsaure-(l) (IXa), Lavo-3-athylcaprylsaurc-(l) (XI) u. Dextro-l-jod-2-iithyl- 
pentan in Heptanlsg. bei 25° gemessen. Die Dispersionskurven lassen sich innerhalb der 
experimentellen Fehlcrgrenzen durch eine Ein-Term-DRUDE-Gleichung wiedergeben. 
iXa u. XI haben angenahert dieselben Dispersionskonstantcn; auch dieses bestatigt, daB 
die in konfigurativer Beziehung zueinander stehenden Sauren IXa u. XI nicht verschied. 
Drehungssinn zeigen komien.

C.H, CjHe CSH 6 C2H6

II—C—COOH - II—C—CHS H - C —COOH -— y  H - C - C H 3

GjH- Ć3H7 c 4h 0 Ć4h 9
i  + I I  + I I I  + IV  +

c h 3 c h 3 CaH5 c sh 5

H - Ć —COOH - -> H —Ó—CjH6 h - c - c h 3 <- -  H—C—COOH
C3H7 c ,H 7 C3H7 c.,h 7

V V I - V II  + V III
c 2h 5 c 2h 6 CsH6 ę aH„
■C—CHjBr — y  H-—C—CHj-COOH H—C—CH2Br - -> H—(J -C H a-CO(
Ć5H- C„H7 Ó4H0 ó 4h 9
: -f- 4512» IX a — 3,41° X + 19 ,4° Xa — 7,41°
Y e r s u c h e .  Athylpropylessigsaure \2-Athylvaleriamaure-(7), VIII], C7H 140 2. 

Durch Malonestersynth. wurde Athylpropylmalonsiiure dargestellt, F. 117—118°. Opt. 
Auftcilung der Athylpropylessigsaure iiber ihre Chinin- oder Cinehonidinsalze. K p .8 95°. 
nD25 =  1,4178. D .254 0,9098. [M ]d25 =  —2,21°. Maximale [M ]d25 mindestens —6,53° 
(o. L. =  ohue Losungsm.). — Athylpropylessigsaureathylester [Athylester der 2-Athyl- 
raleriansaure-(l)\, C9Hi8Ó2. Aus rechtsdrehender V III, absol. A. u. konz. H2S04. 
Kp.ii5 108°. np”  =  1,4070. D.25., 0,8585 (Vakuum). Maximale [M]d25 mindestens 
+7,33° (o. L.). — 2-AÓiylpentanol-(l), C7HleO. Aus vorst. Ester -(- Natrium in Alkohol 
u. Benzol. Gereinigt iiber den Phthalsaureester. K p .100 1 07°. no25 =  1,4250. D .254
0,8280 (Vakuum). Maximale [M]587025 mindestens +3,88° (o. L.). — Athylpropylathyl- 
brornid (l-Brom-2-athylpenlan, IX), C7H 15Br. Aus vorst. Verb. u. Phosphortribromid, 
Kp.130 109°. n D25 =  1,4508. D .254 1,1474 (Vakuum). [a]D25 =  +0,58°. Maximale 
[M]d25 mindestens -f 4,12° (o. L.). — Athylpropylathyljodid (l-Jod-2-athylpentan), 

A us linksdreliendem Athylpropylathanol u. H J  in Aceton. K p .100 132—133°. 
■id25 =  1,49 1 4. D .254 1,3881 (Vakuum). [a]587625 =  —0,29°. Maximale [M ]d25 mindestens 
—2,98° (o. L.). — Methylathylpropylmethan, C7H ,6. Aus vorst. Verb. durch katahrt. 
Red. in Methanol. Kp. 92—93°. [a]D25 =  —2,19°. Maximale [M ]d26 =  —9,9° (o. L.).
— Athylprojpylpropionsaure [3-AthylcMpronsaure-(l), IXa], C8H 160 2. Aus rechts- 
drehendem Athylpropyliithylbromid durch Grignardierung +  C02. Kp.7» 158—159°. 
[oc]p25 =  —0,60°. Maximale [M ]d25 mindestens —3,41° (o. L.). — Athylbutylessigsaure 
[2-Ałhijkapronsdure-(l)'], C8H 10O2. Durch Malonestersynth. u. 7-malige Krystallisation 
der Chininsalze. [a]n25 =  —4,20°. Maximale [M ]d25 =  —6,05° (o. L.). Aus den Mutter- 
laugen wurde iiber die Cinehonidinsalze eine Saure mit [oc]d25 =  +5,74° (o. L.) erhalten. 
—- -ilhylbutylessigsduredthylester [Athylester der 2-Athylcapronsaure-{l)\, C10H20O2. Aus 
der linksdrehenden rorst. Verb. durch riickflieCendes Kochen mit absol. A. u. konz. 
H2S04. Kp.28 90°. n D25 =  1,4123. D .254 0,8586 (Vakuum). [a]D26 =  —3,38°. Maximale
[11]D25 =  —22,6°. — Athylbulylathanol [2-Athylhexanol-(l)}, C]8Hj80. Aus vorst. Verb. 
durch Red. mit Natrium, A. in Benzol. Gereinigt iiber den Phthalsaureester. K p .S5 110°. 
nD25 =  1,4292. D .254 0,8293 (Vakuum). [a]587626 =  —1,53°. Maximale [M]587C25 min
destens —7,72° (o. L.). — Athylbutylathyljodid [l-Jod-2-(ithylhexan], C8H ,,J . Aus vorst. 
yerb. +  H J. Kp .2 60°. n D25 =  1,4897. D .254 1,3398 (Vakuum). [a] D26 =  —2,58°. 
Maxhnalo [M ]d26 mindestens —24,0°. — Athylbutyldthylbromid [l-Brcm-2-dthylhexan], 
C8H 1TBr. Aus linksdreliendem Athylbutylathanol u. PBr3. K p .71 110—111°. np26 =
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1,4526. I).25, 1,1197 (Yakuum). [a]d25 =  —2,59°. Maximale [M]d25 mindestens—19,4°.
— Athylbutylpropionsdure \3-Athylhepfansdure], C„H,80 2. Aus vorst. Vcrb. iiber das 
GRIGNARD-Deriv. [a]n25 =  +1,21°. Maximalc [M ]d25 mindestens -f-7,41°. — Methyl- 
dthylbutylmethan, C8H 18. Aus linksdrelicndem Athylbutylathyljodid durch katalyt. 
Hydrierung. Kp. 115°. [cc] d25 = —3,87°. Maximale [M ]d20 =  —11,4°. (J. biol. Chemistry 
115 . 401—13. Scpt. 1936. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. f. Medical Res.) E l s n e r .

P. A. Levene und Alexandre Rothen, Optische Drehungen von konfiguratw vcr- 
icandten Aziden. Unter Mitwrkg. von Martin Kuna. Von Vcrbb. des Typs I, wo 
n, u. n2 die Zahlcn 0, 1, 2, 3 usw., X  eine funktionelle Gruppe u. R  eine n. Alkylgruppe, 
C0H3 oder C6H „ bedeuten, wurden Azide mit nŁ =  0, 1, 2, 3 u. X  =  N3 dargestellt.

Die Drehungen wurden m it denen der korrespondierenden
i 3 Halogenverbb. verglichen. Fiir die Glieder mit nx >  0 stimmen

I  H—O—(CH,)n,X die Drehungscigg. iiberein. Die Azide u. Halogenverbb. mit 
(CH ) R nx =  0, die durch Methoden der klass. organ. Chemie nicht
'  mit ebensolchen Vcrbb., bei denen n, >  0, in konfigurative

Bezichung gesetzt werden konnen, werden mit den entspreehendcn Aldehyden (X =  
CHO) yerglichen. Bei diesen Aldehyden lassen sich dio konfiguratiyen Zusammen- 
liiinge der Glieder mit nx =  0 u. solcher mit iij >  0 mit Hilfo von bekannten Methoden 
der organ. Chemie festlegen. Ein Vergleich der Drehungscigg. bei Halogenverbb. u. 
Aziden einerseits mit den aliphat. Aldehyden andererseits fiihrte zu keiner Aufkliirung, 
da sich beide Reihen verschieden verhalten:

n, =  0 n, =  1 n, =  2 n, =  3
CH, | - N3 ± 4 3 °  CHs-N3 + 11 ,1° (CH2)a-N3 + 2 6 ,0 °  (CH ^-N , +17,0°

H—6 — J .B r ± 3 0 °  CHa-Br + 7 ,9 °  (CHa)a-Br + 3 8 ,8 °  (CH,)3-Br +21,9°
CaH5 |.CH O  +  20,3° CH,-CHO— 8,7® (CHf),-CHO + 1 2 ,0 °  (CH,),-CHO +  12,8°
Das konfigurative Verhaltnis von Halogenverbb. u. Aziden mit nj =  0 zu solchen 

mit nt >  0 bleibt deshalb zunachst noch offen. Die Azide wurden zu den entsprechenden 
Aminen reduziert in der Hoffnung, daB sich die Amino mit n1 =  0 in Bezichung setzen 
lassen zu denen mit nj >  0, so daB damit auch die konfigurative Venvandtschaft der 
entsprechenden Azide aufgeklart werden kann. In  dieser Richtung sollen die Ergebnisse 
in einer spateren Arbeit diskutiert werden.

V e r s u c h e .  Ldvo-2-jodbutan, C4H9.J. Aus rechtsdrehendem Butanol-(2) +  HJ. 
Kp. 111—118°. [M]d25 =  —24,1° (o. L. =  ohne Losungsm.). — Dextro-2-azidobutan, 
C4H 0N3. Aus vorst. Verb. +  Natriumazid in wss. Mcthanol bei 80°. Kp.soo85°.
D.2\  0,8619 (Vakuum). n D25 =  1,4122. [M]D25 =  +15,9° (o. L.). — Dextro-2-amino- 
butan, Hydrochlorid, C4H12NC1. Aus vorst. Verb. durch katalyt. Red. mit A dams 
Katalysator u. Behandlung mit methylalkoh. HC1. Krystalle (ausA. -)- PAe.). [M]58;625 
=  —0,44° (W.). Nach Versetzen mit konz. Natriummethylat: [M]d25 =  +0,66°. — 
Lavo-2-jodoctan, C8H17 J . Aus rechtsdrehendem Oetanol-(2). Kp-! 52°. ud26 =  1,4863. 
D.264 1,3158 (Vakuum). [M]d25 =  —80,0° (o. L.). — Dcxtro-2-azidooctan, C8H17N3. 
Aus vorst. Verb. +  Natriumazid. Kp.9 68°. ny25 =  1,4332. D.254 0,8555 (Vakuum). 
[M]d2E =  +43,4° (o. L.). — Dextro-2-amhiooctan. Kp.9 48°. n j ”  =  1,4220. [M]d25 =  
+5,41° (o. L.). C h l o r o p l a t i n a t ,  Ci0H4()N2PtCl0. Aus vorst. Azido-Yerb. durch 
Red. in Methanol mit A dam s Katalysator. H y d r o c h l o r i d ,  C8H20NC1. [M]d25 =  
—6,44° (W.). ■— Dextro-l-jod-2-me(hylbulan, C5Hn J . Entsteht beim Erhitzen von 
linksdrehendem 2-Methylbutanol-(l) mit H J  im Rohr auf 70°. Kp. 145— 146°. nu25 =
1,4950. Maximale [M]d25 =  +11,1° (o. L.). — Dextro-l-azido-2-methylbułan, C5HnN3. 
Aus vorst. Verb. +  Natriumazid in wss. Slethanol. Kp.138 72°. nn25 =  1,4240. D-25i
0,8770 (Vakuum). Maximale [M ]d25 =  +11,6° (o. L.). — Lavo-l-amino-2-methylbutan. 
H y d r o c h l o r i d ,  C6HI4NC1. Krystalle. Maximale [M]D25 =  — 0,21° (W.). 
F r e i e s  A m i n .  Kp.12 40—45°. Maximalo [M]S8:025 =  —4,58° (o. L.). — Lavo-l- 
azido-2-methylliexan, C7H16N3. Aus rechtsdrehendem l-Jod-2-methylhexan +  Natrium
azid. Kp.j5 59—60°. do25 =  —0,30° (o. L.; 1 dm). — Dextro-l-jod-2-methylnonan, 
Ci„H21J. Aus 2-Methylnonanol-(l) mit La]n25 =  — 2,58° (o. L.) +  H J. Kp.4 86°.
D.254 1,254 (Vakuum). [M ]d!5 =  +2,54° (o. L.). — Ldvo-l-azido-2-mełhylnonan,
C10H21N3. A us rorst. Verb. u. Natriumazid. Kp.10 98—102°. D.254 0,8658 (Vakuum). 
nn25 =  i ,4430. [M ]d25 =  —0,74° (o. L.). — Lavo-l-jod-3-methylpentan, C6HI3J. Aus
3-Methylpentanol-(l) mit [a]D25 =  —3,20° (o.L.) u. H J. Kp.1254°. D.254 1,3934 
(Vakuum). no25 =  1,4866. Maximale [M ]d25 =  —43,9° (o. L.). — Ixivo-l-azvlo-3- 
methylpentan, C6H13N3. Aus vorst. Yerb. Kp. 145— 148°. nn25 =  1,4300. Maximale
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[M]5870a5 =  —26,3° (Heptan). — Dexlro-l-jod-4-mdhylhcxan, C-H15J. Aus 4-Methyl- 
hesanol-(l) mit [ a b 26 =  +3,21° (o. L.) u. H J. k p .13 74— 75°. Kp.]0., 124—126°. 
iid25 =  1,4852. D.26, 1,3579 (Vakuum). Masimalo [M]D26 =  +26,2° (o. L.j. — Dextro-
l-azido-i-mctliylhexan, CTH I5N3. Aus vorst. Verb. Kp.418 157°. D.254 0,8636 (Vakuum). 
Maximale [M]587026 =  +17,3° (Heptan). (J. biol. Chemistry 115. 415—28. Sept. 1936. 
New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical R e s .)  E l s n e r .

R. Rambaud, Vergleich einer Gruppe ungesdttigter, isomerer (Allyl-Crotonylisomerie) 
Chloridc unłereinander und mit den entsprechenden Bromiden himichtlich der Reak- 
tionen und der Beweglichkeit des Wasserstoffs. In  Eortsetzung der friiheren Verss. (ygl.
C. 1935. I I . 1850. 1852. 1853) wurden dio Rkk. von y-CMorcrotonsiiureathylesler (I) untor- 
sucht u. m it denen von y-Bromcrotonsauredthylesler (U) (vgl. 1. o.) rerglichen. Mit 
NaOH in der Kiilte lioforto I  y-Chlorcrotonsaure, wahrend mit heiBen u. konz. Lsgg. 
die Athersaure HOOC-CH =  CHGEŁ,—O—CH2-CH=CH-COOH (E. 195°) u. dio 
Oxysiiure CH2OH• CH =  CH■ COOH (P. 108°) entstanden. Einw. yon wss. NH3 lieferte 
die Aminosauro NH2-CH2-CH=CHCOOH, die jedoch nieht ais solclie, sondern nur 
ais P ikrat (F. 130—150°, Zers.) isoliert werden konnte; II lieferte die gleiebe Verb. 
Einw. von Na-Acetat auf I lioforto das y-Acetin. CaBr2 lieferte in der Hitze II u. N aJ 
gibt nach B r a u n  (C. 1930. II. 2510) y-Jodcrotonsaureester. Daraus geht heryor, 
daB I bei diesen Rkk. die gleichen Prodd. wie II (ygl. 1. c.) liefert. Dagegen zeigte sich 
ein gewisser Unterschied bei der Einw. von Na-Athylat, bei der 1 Mol. A. an die C=C- 
Bindung addiert wird. Das aus I erhalteno Prod. ist relativ bestandig, wahrend das 
aus II erhaltene Prod. spontan H Br abspaltot (vgl. C. 1935. II. 1345). Zur Best. der 
relativen Bewegliclikeit der Cl-Atome in I u. Vinylehloressigsaureathylester (III) wurde 
die Umsetzung mit N aJ in trockenem Aceton untersueht. Dabei zeigte es sich, daB 
der Ersatz yon Cl durch J  bei I ungefalir doppelt so schnoll yerlauft wio bei III. Das 
Halogen ist also in a-Stellung weniger beweglich ais in y-Stellung. Daraus geht hervor, 
daB der Ersatz yon Cl durch J  nicht iiber ein schon vorher bestehendes tripolares łon 
CH2—CH—CH—COOC2H5 (IY) verlaufen kann, da in diesem Fallo beide Substitutionen

mit der gleichen Geschwindigkeit verlaufen muBten. Es muB daher ontweder 
angenommen werden, daB NaJ m it 2 yersehied. monopolaren Ionen reagiert, die sieh 
aus I u. HI mit yersehied. Geschwindigkeit bilden, oder daB IV aus I u. III yersehied. 
schnell entsteht, u. daB die Bindung von J  durch IY schnellcr yerlauft ais dio Bldg. 
von IV. Um zwisehen diesen beiden Móglichkeiten entscheiden zu konnen, wurde 
versucht, die N atur der Rk.-Prodd. aufzuklaren. Verss., mit Hexamothylentetramin 
in kalter Chlf.-Lsg. kryst. Prodd. zu erbalten, gabon keino eindeutigen Resultate, 
doch schienen sio dafur zu sprechen, daB die entstandenen Jodprodd. nicht ident. 
sind. Daraus ware zu sehlieBen, daB die Besonanz der Doppelbindung in der Kiilte 
entweder iiberhaupt nicht yorhanden oder doch sehr unvollkommen ist, u. daB die 
Substitutionen fast ausschlieBlich iiber monopolare Ionen yerlaufen. Bei der Einw. 
von AgOH auf III tra t  keino Verseifung ein, sondern eine Oxydation; aus jedem Mol. III 
wurde ein H-Atom herausgenommen, u. es entstand eine kryst. Verb., dio wahrscheinlieh 
CII,=CH-CCl-COOC„H. dic nebenst. Konst. besitzt. y-Chlor-(i-oxybutyronitril aus

etwas KCN ais Katalysator; Kp.15 134—135°, D .15 1,233, n 15 =  1,4735. — y-Chlor- 
P-oxybuttersaureathylester, Kp.10 115—116°, D.19 1,204, n10 =  1,4525. — y-Chlorcroton- 
saureiithylester, Kp.14 84—85°, D .15 =  1,130, n 15 =  1,4625. (Buli. Soc. chim. Franco [5]
3. 134——41. Jan. 1936. Bordeaux, Facultć des Sciences). CoRTE.

A. S. Sseliwanowa und Ja. K. Ssyrkin, Zur Kinetik der Aidagerung von Brom 
an Ather. Ais Beispiel der Bldg. von Oxoniumverbb. wird dic Rk. der Anlagerung yon 
Br2 an A. in CC14 ais Lósungsm. bei yersehied. Tempp. (15, 20, 25°) verfolgt; das ge- 
bildete Bromid ist in CC14 wenig losl. u. fallt zu Boden, so daB der Rk.-Verlauf durch 
die Br-Abnahme in der Lsg. gemessen werden kann (Korrektur fiir das im fl. Bromid 
geloste Br2); es werden folgendo Wertc der Rk.-Geschwindigkeitskonstanten (K. 105) 
fiir einzelne Verss. nach der Gleichung der Rk. 2. Ordnung berechnet: 15° 0,95—1,20; 
20° 1,8—2,2; 25° 3,2—3,7; ais Mittelwerte erhalt man 1,08 fiir 15°, 1,93 fiir 20°, 3,31 
fiir 25°. Nach der Gleichung yon ARRHENIUS wird daraus die Aktiyierungsenergie 
zu 19100 cal berechnet (die Konstanto A  der ARRHENIUS-Gleichung ist gleich 3,5-109). 
(J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 8. 48—50. Juli 1936. Moskau,

+ +

Inst. f. Chem. Technologie.) V. F u n e r .
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John W. Baker und Wilfred S. Nathan. Der Meclianismus aronmlischer Seile.n- 
kellenreaktionen unter besonderer Bcriicksichtigung der -polaren Effekte von Substituenten. 
VII. Angriff an einem gesdttigten Kohlensloffalom durch ein geladenes łon. (VI. vgl.
C. 1936 . II. 957.) Es wurde das Gleichgewicht

RC6H4-CH2Br +  C6H5CH2-NC5H JN 0 3 RC.H.-CH^O-NO, +  C6H5CHs-NC5H6jBrK }
in trockenem Aceton kinet. untersucht, bes. hinsichtlich des Einfl. der Substituenten 
R  [H, p-CH3, p-C2H5, p-(CH3)3-C, p-N02, 2,4-(N02)2] auf die Werte yon k t u. k.,. Da 
die gleiche Lage des Gleichgewiclits yon beiden Seiten her erreicht wurde, so konnte 
dio Kinetik einer reversiblen, bimol. Rk. angewendet werden. Aus den erhaltenen 
Daten ergibt sich, daB zwisehen 20 u. 40° die Lago des Gleichgewiclits von der Temp. 
unabhiingig ist; d. h. die Aktiyierungscnergien der Hin- u. Ruokrkk. sind identisch. 
Diese Aktiviorungsenergie (18,5— 19 Cal) ist annahernd konstant, d. h. sie ist un- 
abhangig yon der N atur des Substituenten im Arylbromid oder -nitrat. Sie ist be- 
traehtlich groBer ais die fiir die Rk. zwisehen dem Arylbromid u. Pyridin bzw. a-Picolin 
im selben Losungsm. beobachtcte (12,5 Cal, vgl. III . u. IV. Mitt.). Daraus geht heryor 
(ygl. auch I II . Mitt.), daB, wenn der Angriff an einem gesatt. C-Atom durch ein negatiy 
geladenes łon u. nicht durch ein neutrales Mol. erfolgt, die Durchdringung des elektron. 
Eeldes, das das gesatt. Atom umgibt, durch das angreifendo łon eine Zunahme der 
Aktivierungsenergie in sich schlieBen kann. In  allen Fallen ist das Gleichgewicht 
weitgehend nach der linken Seite yerschoben, der W ert fiir k2 ist 5- (fiir R  =  H) bis 
20-mal (fiir II =  2,4-Dinitro) groBer ais der von kv  Dieser groBero Wert von k2 kann 
entweder auf einer groBeren Ionisationsleichtigkeit der C—0 N 0 2-Bindung gegen- 
iiber der C—Br-Bindung beruhen oder auf einer groBeren Wirksamkeit des Angriffs 
beim Bromidion gegeniiber dem Nitration. Da jedoch bei 40° Benzylbromid mehr 
ais 200-mal so schnoll mit Pyridin reagiert ais Benzylnitrat, so ist die erstere Erklarung 
hochst unwahrscheinhch. Demnacli ist anzunehmen, daB der Angriff durch das Bromid
ion am gesatt. C-Atom weit wirksamer ist ais der durch das Nitration. Der Wert von 
P Z  in der Gleicliung k  =  P Z  e~ ElR T nahert sich dem n. W ert 2,8-1011, d. h. P  ist 
von der GroBenordnung 1. Die Zunahmo in der Gesehwindigkeit (k1 +  k2), die durch 
Einfiihrung yon Substituenten in das Arylbromid (oder Arylnitrat) hervorgerufen 
wird, ist jedoch nicht auf eine Anderung von E, sondern nahezu yollstandig auf eine 
Anderung im P-Faktor zuriickzufiihren. Die Konstanz von E  u. die bimol. Kinetik 
des obigen Gleichgewiclits deuten darauf hin, daB bei dieser Rk. (wie auch bei der Rk. 
mit dem ncutralen Pyridinmol.) im wescntlichen der Elektronencyclus

0 „ b  G
A HOHjAr-— X — A—CHsAr  +  X

eintritt (a =  Anionisation, b =  Elektrostriktion des angreifenden negatiyen Ions). 
Da die Gesehwindigkeit sowohl durch Einfiihrung elektronenzuriickdrangender Alkyl- 
gruppen, die a erleiehtcrn, ais auch durch elektronenanziehende Nitrogruppen, die 
b erleichtern, gesteigert wird, so kann die friilier (IV. Mitt.) yorgeschlagene Hypothcsc 
der krit. Auslsg. des Elektronencyclus auch in diesem Falle angewendet werden. In 
dem untersuchten Gleichgewicht liegt jedoch die kleinste Gesehwindigkeit bei der 
unsubstituierten Verbindung. Alkylsubstituenten scheinen die Werte yon kx u. />'■> in 
nahezu gleichem AusmaB zu yergroBern. Dies laBt yermuten, daB ilire polaren Ein- 
fliisse so gerichtet sind, daB sio dio Auslsg. vom Typus a sowohl beim Arylbromid ais 
auch beim Arylnitrat begiinstigen u. zwar in der Reihenfolge CH3 >  C2H;; >  (CH3)3C, 
also entgegengesetzt dem, was beim Wirken rein induktiyer (+  J) Effekte zu erwarten 
ware. Dadurch wird die frulier (vgl. V. u. VI. Mitt.) gemachte Annahme bzgl. des 
Elektronenfreilassungsyermogens der CH3-Gruppe in derartigen Systemen bestatigt. 
Die Einfiihrung elektronenanziehender N 0 2-Gruppen bewrirk t ebenfalls eine Ver- 
groBerung von kv  aber eine bei weitem starkere VergroBerung von k2, d. h. sie be- 
giinstigt yorzugsweise den Angriff durch das Bromidion. Beim p-Nitro- u. 2,4-Dinitro- 
doriv. scheint yorzugsweise eine Auslsg. vom Typus b stattzufinden, so daB hierbei 
der Hauptfaktor die Elektrostriktion des am a-C-Atom angreifenden Anions ist. In 
diesem Gebiet ist daher die Orientierung des angreifenden Ions von besonderer Wichtig- 
keit. Die starkę Elektronenanziehung von Nitrogruppen in den o- u. p-Stellungen 
zur Seitenkette wird den positiven Charakter des Methylen-C-Atoms yerstarken u. so 
die dichte Annaherung des symm. geladenen Bromidions erleichtern, also den Wert 
yon k„ yergroBern. Dieses induzierte Feld am Methylen-C-Atom sollte auch die An-
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naherung des angreifenden Nitrations begiinstigen, docli ist wegen der bes. Orientie- 
rung, die in diesem Falle notwendig ist, die Zunahme von k1 kleiner. — Benzylnitrat,
C,H70 3N, Darst. nach N e f  (Liebigs Ann. Chem. 309  [1899]. 171), Reinigung durch 
wiederholte Dest. Iiber AgN03, Kp.0,5 43°. — p-Methylbenzylnitrat, C8H90 3N, aus p-Me- 
thylbenzylbromid u. AgN03, K p.0,0 73,0°. — Benzylpyridiniumbromid, C12H 12NBr, aus 
Benzylbromid u. Pyridin. — p-Nitrobenzylpyridiniurnbromid, C12Hu 0 2N2Br, analog 
vorigem, F. 218—220° (Zers.). — Benzylpyridiniumnitrat, C12H 120 3N2, aus dem Bromid 
mit wss. AgN03. — p-Nitrobenzylpyridiniumnitrat, C12Hn 0 5N3, analog vorigem; aus 
90°/„ig. A., F. i860 (Zers.). — Bzgl. der experimentellen Einzelheiten muB auf das 
Original verwiesen werden. (J . chem. Soc. [London] 1936 . 236—41. Febr. Leeds, 
Univ.) C o e t e .

A. Kailan und S. Rosenblatt, Veresteru7igsgeschmndigkeiten von Alkoholen in 
Ameisen- und Essigsdure und von Ameisensdure in terliarem Butylalkohol. (Vgl. C. 1936 .
I. 3496.) Es wurden die Veresterungsgoschwindigkeiten von Menthol, Bomeol, Cyclo-
hezanol, l-Chlor-2-oxypropan, AthyleneMorhydrin, Athylenbromhydrin, Athylenjodhydrin,
2,3-Dichlor-l-oxypropan, 2,3-Dibrom-l-oxypropan, 2,3-Dijod-l-oxypropan u. 2-Chlor- 
propanol-(l) sowohl in Essigsdure ais auch in Ameisensdure mit u. ohne Verwendung 
von HC1 ais Katalysator bei einem Anfangs-W.-Geh. von 0,1 u. 1 Mol je kg bei 15 u. 25“ 
durch Messung der Zunahme der Gefrierpunktserniedrigungcn bestimmt u. die Kon- 
stanten fiir monomol. Rk. berechnet. Bei einigen Verss. wurde zur Kontrolle der Fort- 
schritt der Veresterung durch acidimetr. Titration ermittelt, wobei innerhalb der Fehloi'- 
grenzen die gleichen Ergebnisse erhalten w-urden. Die untersuehten Alkohole wurden 
unter den Vers.-Bedingungen vollstandig verestert. Obereinstimmend mit friiheren 
Beobachtungen werden durch Erhohung des W.-Geh. die Veresterungsgeschwindigkeits- 
konstanten in HCl-haltiger Essigsiiure vergr6Bert, in HCl-freier u. in Ameisensaure 
durchwegs yerkleinert. Die durch HC1 bewirkte VergróBerung der Geschwindigkeits- 
konstanten ist ungefahr dessen Konz. proportional u. betragt je Mol HC1 in der Essig- 
saure bei den prim. Alkoholen im Mittel etwa das 5000-fache, bei den sek. Alkoholen 
rund das 2700-fache der ohne HC1 gefundenen Werte, in der Ameisensaure bei beiderlei 
Alkoholen etwa das 240-fache. Bei den Verss. ohne Katalysator war die Geschwindig- 
keitskonstante in Ameisensaure beim kleineren W.-Geh. im ilitte l 16 000-, beim groBeren
11 000-mal groBer ais in Essigsiiure bei gleicher Temp. (25°). Die Werte von (kc — k0)/c 
(kc =  Geschwindigkeitskonstante in Ggw. von HC1, k0 =  Konstantę ohno HC1, c =  
Konz. der HC1 in Mol pro kg Siiure) sind gleichfalls bei 25° in Ameisensaure bei den 
prim. Alkoholen 850- bzw. 400-mal, bei den sek. Alkoholen 2200- bzw. 1100-mal groBer 
ais in Essigsiiure. Durch Erhohung der Temp. von 15 auf 25° werden in HCl-haltiger 
Essigsiiure die Geschwindigkeitskonstanten von Menthol bei w0 (Konz. des W.) =  0,115 
auf das 2,4-fache, bei w0 =  1,03 auf das 2,8-fachc erhóht, entsprechend Aktivierunga- 
warmen von 14,7 bzw. 17,6 Cal; fiir Borneol betragen diese Werte 2,3, 2,7, 14,0 u. 16,7. 
In Ameisensaure bewirkt die gleiche Temp.-Erhohung prakt. unabhangig von der Natur 
der untersuehten Alkohole u. dem W.- u. HCl-Geh. eine Erhohung auf das 2,53-fache, 
entsprechend einer Aktivierungswśirme von 15,8 Calorien. Mit steigender Zahl u. 
Ordnungszahl der in die Alkohole eingefiihrten Halogene nimmt die Veresterungs- 
gesehwindigkeit ab, dagegen bewirkt die Bldg. von zwei 5-Ringen aus einem 6-Ring 
eher eine Erhohung, deim Borneol wird sowohl mit ais auch ohne HC1 in beiden Sauren 
weniger rasch verestert ais Menthol, u. im Mittel nicht viel langsamer ais Cyclohexanol. 
Pur die Geschwindigkeitskonstante der Selbstveresterung der Ameisensaure in ursprikig- 
lieh wasserfreiem Butylalkohol bei 25° ergibt sich im Mittel die monomol. Konstantę k0 —
0,91. Bzgl. Einzelheiten der sehr umfangreichen Arbeit muB auf das Original verwiesen 
werden. (Mh. Chem. 68 . 109—70. Juni 1936. Wien, Univ.) Co btk .

Edward D. Hughes, Christopher K. Ingold und Uriel G. Shapiro, Mechanismus 
der Substitution an einem gesdUigleti Kohlenstoffatom. VI. Hydrolyse von Isopropylbromid.

v?'' C-1936.1. 747.) Vff. weisen zunachst darauf hin, daB der von Ta y l o b  (C. 1936.
II. 451) fiir die Olefinbldg. bei der Rk. zwischen OH-Ionen u. Halogenathanen vor- 
geschlagene Mechanismus beroits von Vff. u. a. Autoren friiher beschrieben worden ist; 
es ist namlich der von H a n h a b t  u. I n g o ld  (C. 1927 . II . 681) beschriebene Mechanis- 
mus Et . — In Fortsetzung ihrer friiheren Unterss. iiber dio Hydrolyse von Alkyl-

alogeniden haben Vff. nunmehr die Hydrolyse von Isopropylbromid in wss. A. unter
sucht, u. gefunden, daB bei ihr die Substitutionen S x  1 u. S n  2 u. die Eliminierung E 2
auftreten:

XIX. 1. 107
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( X ( X
Y Al k — X — >- Y—Alk +  X (SN 2)

Alk—X — >- Alk+ -j- X (langsam) )
r x  (Sn  ])

Y Alk+ — ->- Y—Alk (sehnell) J
r x  r x  f X

Y 11̂ — C— Cl— X — >- YH +  C =C  +  X (E 2)
Von diesen 3 Rkk. konnten Vff. durch Arbeiten bei verschied. OH-Ionenkonz. die 

Geschwindigkeitskonstanten, ihre Temp.-Koeff., soivie den Einfl. des Losuugsm. be- 
stimmen. Polgende Werte wurden erhalten (k, in Stdn., k2 in l/g-Mol./Stdn.): Rk. S n  1, 
in 60%ig. wss. A. log, k: =  31,18 — 22 690/ R T ,  k t so =  0,0148; in 80%ig. wss. A. 
log,, fcj =  30,79 — 23 160/ R  T, £ ,co =  0,004 82. Rk. S $  2, in 60%ig- wss. A. logc k2 = 
29,88 — 20 760/ R  T, k2™ =  0,082; in 80%ig- wss. A. logc k2 =  31,55 — 21 700/i? 1\ 
k250 =  0,101. Rk. E  2, in 60%ig. wss. A. loge k2 =  32,13 — 22 100/i? T, k2™ =  0,097; 
in 80%ig. wss. A. log, k2 =  33,34 — 22 640/ R  T, k2™ =  0,140. Rk. SN  2 +  E  2, in 
60%ig. wss. A. log. k, =  31,80 — 21 490/ R  T , k„b0 — 0,179; in 80%ig- wss. A. logf lc„ =  
33,28 — 22 250/ R  T, k2™ =  0,241.

Aus den Verss. ergibt sich, daB bei der Hydrolyse von Alkylhalogeniden der Punkt, 
an dem sich der Meehanismus in der Reihe CH3, C2H5, (CH3)2CH, (CH3)3C iindert, unter 
den von Vff. angenommenen Vers.-Bedingungen bei der (CH3)2CH-Gruppe befindet. 
Ferner nehmen die Gesehwindigkeiten der Rkk. 2. Ordnung in der Reihe CH3, C2H5, 
(CH3)X'H ab, wahrend die Geschwindigkeitskonstanten der Rkk. 1. Ordnung vom 
(CH3)2CH zum (CH3)3C stark ansteigen. Die Temp.-Koeff. der 3 Rkk. sind voneinandcr 
yerschied., doch ist die Differenz nicht groB. Trotz der Differenz von 1340 cal, die 
zwisehen den 2?-Werten der bimol. Substitution u. der bimol. Elimination besteht, geben 
die beiden bimol. Gesehwindigkeiten addiert eine Summę, die die ARRHENIUS-Gleichung 
gut erfiillt. Vgl. der in 60- u. 80%>g- A. erlialtenen Ergebnisse zeigt, daB Zugabe von W. 
zum alkoh. Medium die monomol. Rk. ziemlich stark besehleunigt, dio bimol. Sub
stitution etwas u. die Elimination noch starker verzogert. Alle diese Effckte stimmen mit 
der Theorie von H u g h e s  u. INGOLD (C. 1 9 3 6 .1. 746) iiber die Losungsm.-Wrkg. uberein 
u. hatten aus ihr yorhergesagt werden kónnen. Da sowohl der Temp.-Koeff. ais auch 
der yerzogernde Einfl. des W. fiir die Olefinrk. groBer sind ais fiir die Substitution, u. da 
femer eine hohe Konz. die monomol. Substitution unterdriickt, so werden die besten 
Ausbeuten an Olefin erhalten bei Vermeidung von W. u. Anwendung hoher Konz. u. 
Temp. — H u g h e s  u .  I n g o ld  haben bereits friiher die Móglichkeit vorausgesehen, daB 
in gewissen Reihen mit zunehmender Elektronenfreilassung des Alkylsubstituenten der 
Obergang von einer abnelimenden zu einer zunehmenden Rk.-Gesehwindigkeit friiher 
eintreten kann ais der Ubergang von einer Kinetik 2. Ordnung zu einer Kinetik 1. Ord
nung. Ein Beispiel hierfiir haben B a k e r  u .  N a t h a n  (C. 1 9 3 6 . II . 956) bei der Unters. 
der Rk. zwisehen substituierten Benzylbromiden u. Pyridin gebracht. Vff. geben fur 
diese Erscheinung eine Erklarung im Rahmen ihrer Theorie. Bzgl. Einzelheiten vgl. 
Original. (J. chem. Soc. [London] 1936 . 225—36. Febr. London, Univ. College.) CoRTE.

Christopher K. Ingold und Wilfred S. Nathan, Meehanismus der Hydrolyse von 
Carbonsaureestem und konsłilutionelle Faktorem, die sie kontróllieren. V III. Energien, die 
mit induzierten polaren Effekten bei der Hydrolyse substituierter Benzoesaureester i'er- 
bunden sind. (VII. vgl. C. 1936 . IL  51.) E s wurde die Geschwindigkeit der alkal. Hydro- 
ly f̂e p-substituierter Benzoesaureester gem essen u . die Abhangigkeit der Anderungen m 
der absol. Geschwindigkeit von den Anderungen der Faktoren B  u. E  der Gleichung 
k — T ie -E lR T  bestim m t. D ie erhaltenen Ergebnisse stim m en m it denen uberein, die 
W ill ia m s  u . H in s h e lw o o d  (C. 1 9 3 5 .1. 3262) bzgl. des E infl. von K ern su b s titu e n te n  
a u f die Benzoylierung yon Anilinen erhalten haben; die Anderungen in  der G eschw indig
keit sind im  wesentlichen a u f Anderungen in der Aktivierungsenergie zu ruek zu fu h ren . 
F iir die einzelnen p-substituierten Benzoesaureathylester wurden folgende K o n sta n ten  
erhalten: N H 2 10s k25 (l/g-M ol./sec) =  1,27, E  (cal) =  20 000, 10““ B =  5,42; OCH,
11,5, 18 650, 5,38; CH3 25,1, 18 200, 5,73; H  55,0, 17 700, 5,32; Cl 237, 16 800, 4,93; 
J  278, 16 700, 4,93; Br 289, 16 800, 5,82; NO. 5670, 14 500, 2,30. D ie Reihenfolgo der 
Gruppen ist n . m it Ausnahme der Halogene, doch sind bei diesen die Geschwindigkeits- 
unterschiede nicht so, daB ihnen einfache konstitutionelle Bedeutung zuzuschreiben 
ist. W ahrend bei den Verss. der Vff. u . denen yon W il l ia m s  u .  H inshelwood  
B  nahezu konstant ist, kamen E vaN S, MORGAN u .  WATSON bei der Unters. der Bro-
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mierung kernsubstituierter Acetophenone zu anderen Ergebnissen (vgl. C. 1936. II. 49). 
Dieses ist nach Vff. darauf zuriiekzufiihren, daB sich boi den Verss. von E v a n s , MORGAN 
u. WATSON k nur inncrhalb eines kleinen Bereiches iindcrte, wodurch eine Analyse der 
Faktoren, die die Rk.-Geschwindigkeit beeinflussen, mit Hilfe der Ar r h e n iu s - 
Gleicbung zu ungenau wird. (J. chem. Soc. [London] 1936. 222—25. Febr. London, 
Univ. College.) Co r t e .

J. Frederick J. Dippy und Reginald H. Lewis, Chemische IConstitution und die 
Dissoziationskonstanten von Monocarbonstiuren. V. Weilerc mbslituierte Benzoesauren 
und Phenylessigsduren. (IV. vgl. C. 1936. I. 312.) Es wurden die /10-Werte, die klass. 
u. die thermodynam. Dissoziationskonstanten folgendcr Sauren bestimmt (Reihenfolge 
der Zahlen: A 0 [Siiure], 105 i i  klass. 105 ićtherm.): m-Toluylsdure 379,3, 5,47, 5,35; 
p-Toluylsdure 379,7, 4,32, 4,24; m-Mdhozybenzoesaure 379,3, 8,36, 8,17; o-Fluor- 
benzoesaure 382,3, 55,7, 54,1; m-Fluorbenzoesaure 381,7, 14,05, 13,65; m-Brombenzoe- 
sdure 380,0, 15,7, 15,4; o-Jodbenzoesaure 379,2, 139, 137; m-Jodbenzoesaure 380,2, 
14,2, 14,1; m-Nitrobenzoesaure 382,8, 33,1, 32,1; p-Nitrobenzoesdure 382,7, 38,5, 37,6; 
o-Jodphenylessigsdure 376,7, 9,39, 9,16; m-Jodphenylessigsdure 379,2, 7,05, 6,93. Die 
Werte von ifkiass. weichen teilweise ziemlich stark von denen anderer Autoren ab. 
Im allgemeinen sind die Beweglichkeiten der substituierten Benzoesaure- u. Phenyl- 
essigsaureanionen kleiner ais die der unsubstituierten Ionen; dies ist wegen des grófleren 
Umfanges zu erwarten. Aus demselben Grunde nehmen auch die Beweglichkeiten der 
halogensubstituiertcn Anionen gróBtenteils in der Reihenfolge J , Br, Cl, F  zu. Doch 
ist die GroBe des Anions nicht der einzige Faktor, der die Beweglichkeit beeinflufit; 
so scheint die CH30-Gruppe die Beweglichkeit der Benzoesaure- u. Phenylessigsaure- 
ionen u. die CH3-Gruppe die der Benzoesaureionen herabzusetzen. Bei der Messung 
der Leitfahigkeit von o-Jodbenzoesilure zeigte es sich, daB bei hohen Verdunnungen 
Aklass. kleiner wird ais -Ktherm.- Vgl. der thermodynam. Dissoziationskonstanten (in W.) 
der o-, m- u. p-Halogenbenzoesauren (mit Ausnahme der p-Jodbenzoesaure, die nicht 
geniigend lósl. ist) ergibt die Reihenfolge Br >  Cl >  F  fiir die o- u. p-Reihe, also dio 
entgegengesetzte Reihenfolge, die beim Wirken induktiyer Effekte zu erwarten ware 
(vgl. 4. Mitt.): 105 A'-Werto der Monohalogenbenzoesauren: o-Fluor- 54,1, o-Chlor- 114, 
o-Brom- 140, o-Jod- 137, m-Fluor- 13,65, m-Chlor- 14,8, m-Brom- 15,4, m-Jod- 14,1, 
p-Fluor- 7,22, p-Chlor- 10,55, p-Brom- 10,7. Die Starko der m-Halogenbenzoesauren 
u. m-Halogenphenylessigsauren liegt, obwohl sie sich nicht sehr unterscheiden, nicht 
m der Reihenfolge, die auf Grund induktiver Effekte zu erwarten ware. Hier tr itt  
wiederum ein kompensierender Faktor auf, dessen GroBe von F  aufwarts abnimmt.

------ - -----  Vff. nehmen an, daB dieser
\  C<p } H >■ CHi — v  C<® } H Effekt (nebenst.) induktiy

r r x  m von den m-Stellungen uber-
x  “  tragen wird. Wie in der

4. Mitt. ausgefuhrt wurde, muB der dem induktiven Effekt iiberlagerte Effekt nicht 
notwendigerweise in jedem Falle eine vollstandige Umkehrung hervorrufen. Einen 
Beweis hierfiir bietet die Tatsache, daB die Jodderiw . der o- u. m-Benzoesiiurereihe 
Werte zeigen, die nicht in die Reihenfolge passen. Bei den m-substituierten Phenyl- 
essigsiiuren ist der Wert fiir das Jodderiv. kleiner ais der fiir das Chlorderiv. Auf- 
iallig ist, daB, obwohl sowohl bei der Benzoesaure ais aueh bei der Phenylessigsaure 
Halogen in o-Stellung die groBte Zunahme in der Starkę hervorrult, bei der Phenyl
essigsaure im Gegensatz zur Benzoesaure kein abnormaler Effekt vorhanden ist, u. 
daB die o- u. p-Fluorsauren in beiden Reihen mcrklich schwacher sind ais die anderen 
Halogensauren. DaB die Reihenfolge der Wirksamkeit p-CH3 >  m-CH3 >  H ist, 
zeigt sich erneut darin, daB die Dissoziationskonstante von m-Toluylsaure groBer 
ist ais die der p-Xoluylsaure. Da der relative Unterschied zwisehen den A'ti>erm.-Werten 

v-m' u ' P‘Nitrophenylessigsaure gróBer ist ais der zwisehen den Werten der m- u. 
p-Nitrobenzoesaure, nehmen Vff. .yersuchsweise an, daB bei der p-Nitrophenylessigsaure 
aus der CH2-Gruppe H-Ionen austreten. -— m-Jodphenylessigsdure, C8H70 2J, durch 
Kochen von m-Jodbenzylbromid mit NaCN in A. (5 Stdn.) u. Erhitzen des entatandenen 
Ols mit verd. H2S04 (3 konz. H2S04: 2 W.); aus W., F. 129°. — o-Jodphenylessigsdure 
wurde in ahnlieher Weise hergestellt, F. 114°. — Bzgl. weiterer Einzelheiten muB auf 
das Original yerwiesen werden. (J. chem. Soc. [London] 1936  . 644—49. Mai. Cardiff, 

echnical College.) C o r t e .
 ̂ . Andrew A. Smith und Joseph C. E lgin, Gleichgewichtsverteilung ton Essigsdure 

zunschen Isopropyldlher und Wasser. Bei 20° wurde die Verteilung von Essigsdure
107*
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zwisehen gereinigtem Isopropylather u. dest. W. bzw. zwisehen teehn. Isopropylather 
u. Leitungswasser bestimrat. Um das Gleicligewicht von beiden Seiten aus zu erreiehen, 
wurde die Essigsaure bei einigen Verss. im W. bei anderen im Isopropylather gelost. 
Die Vers.-Ergebnisse zeigen, daB das ideale Verteilungsgesetz nur angenahert erfiillt 
wird, da der scheinbare Verteilungskocff. ( =  Cither/Cw.) von 0,185 auf 0,242 ansteigt, 
wahrend C\\. von 0,0732 auf 2,7800 (g-Mol/1) ansteigt. Dies war insofern zu erwarten, 
ais dio Essigsaure in wss. Phase mit zunchmender Verdiinnung weitgehend dissoziiert 
ist, wahrend sie in der Atherphase Assoziation erleidet. Bei den Verss. mit techn. 
Isopropylather u. Leitungswasser liegen die Werte fur den selieinbaren Verteilungs- 
koeff. etwas hoher; dies ist wahrscheinlieh darauf zuruckzufiikrcn, daB der Isopropyl- 
ather Isopropylalkohol enthielt. Zur angenaherten Bereelinung der Verteilung von 
Essigsaure zwisehen W. u. Isopropylather kann die Gleiehung Ojither/Cw.1’00 =  0,148 
in dem untersuehten Konz.-Bereieh venvendet werden, doch leiten Vff. zur genaueren 
Berechnung die Gleiehung Achcinbnr =  Citther/Cw; =  0,027 C'\v. +  0,178 ab. Aus dieser 
Gleiehung u. der Gleiehung Cx/Cw — n K 3K i nG\yn - 1 +  K 2 (vgl. ALMQUIST,
C. 19 3 4 . I. 995) ergibt sich fiir die Verteilungskonstante der einfachen Essigsaure- 
moll. der W ert von 0,178 u. fiir die Assoziationskonstante der Essigsaure im Isopropyl- 
ather der Wert 0,43 (Konzz. in Mol pro Liter). Bei selir hohen u. sehr niedrigen Konzz. 
sind diese Boziehungen wahrscheinlieh nicht mehr giiltig. (J. physic. Chem. 39. 114!) 
bis 1153. 1935. Princeton, New Jersey, Univ.) CoRTE.

W. I. Nessterowa, N. N. Petin und K. W. Toptschijewa, TJntermchung des 
Ghichgewichtes und der Oberfldchenerscheinungen im System Wasser-Ameisensaure-Phenol. 
Bei ausreichendem Zusatz von Ameisensaure vermischen sich Phenol u. W. bei Zimmer- 
temperatur. Bei der Priifung der verschied. Verff. zur Best. der Ameisensaure in Ggw. 
von Phenol u. W. erwies sich die konduktometr. ais die geeignetste. Der auf diese 
Weise crmittelte Verteilungskoeff. der Ameisensaure zwisehen Phenol u. W. weist 
einen eigenartigen Verlauf beim Anstieg des Anieisensiiuregeh. auf: Zu Beginn steigt 
der Yerteilungskoeff. bis zur GróBe 1,732 an u. fa.llt dann bis zum Vermischungspunkt 
rasch ab. Nach der volumctr. Meth. yon K a b lu k o w  wurde die Konz.-Anderung des 
W. in der oberen u. unteren Sehicht untersucht. In der Nahe des krit. Punktes streben 
die Konzz. sich auszugleichen, wahrend der Verteilungskoeff. des W. sich asymptot. 
dem Werte 1 nahert. Die spezif. Leitfahigkeit der unteren (Phenoł-)Schicht steigt 
konstant beim Ansteigen der gesamten Ameisensaurekonz. bis zum krit. Punkt ai>, 
wahrend die der unteren (W.-)Schicht zu Beginn scharf ansteigt, darauf abfallt, wobei 
das Maximum bei der gleichen Partialkonz. der Ameisensaure liegt, wie in wss. Lsgg. 
oline Phenol. Die nach dem OSTWALDSchcn Verteilungsgesetz berechneten Dissozia- 
tionskonstanten der Ameisensaure zeigen fiir die untere Schicht ein Ansteigen bei An- 
naherung zum krit. Punkt, wahrend bei den wss. Lsgg. u. in der oberen Sehicht diesclbe 
konstant bleibt. Die Oberflachenspannung der Schichten an der Grenze mit Luft 
sind untereinander gleich u. liangen nicht von der Ameisensaurekonz. ab. Dio Ober
flachenspannung an der Grenze der fl. Phasen steigt mit der Konz.-Erkóliung der 
Ameisensaure fast geradlinig bis zum krit. Punkt an. Dieser Anstieg entspricht dem 
Ansteigen des Verteilungskoeff. des Phenols u. ist fast proportional der gesamten 
Ameisensiiurekonzentration. Dio beobachtetcn Erscheinungen werden vom Stand- 
punkt der Vorstellung iiber dio Verschiedenheit in den dielektr. Eigg. der entsprechenden  
Phasen gedeutet. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sscr. A. Shurnal obschtschei Chiniii] 5 (67). 848—61. 1935. Moskau, Univ., Labor. 
f. chem. Kinetik.) K ley eR .

J. C. Smith, Hóhere aliphalische Ycrbindungen. VI. Die Existenz von Verbindungen 
in bindren Systemen von Palmitinsaure, ilargarinsaure, Stearinsdure, Trikosansauri 
und Tetrakosansaure. (V. vgl. C. 1934 .1. 525.) S h r in e r ,  F u l to n  u. BURKS (C. 1933-
II . 366), die die Systeme von Margarinsaure (I) m it Palmitinsaure (U) u. mit Stearin
sdure (III) untersuehten, folgerten aus ihren Vcrss., daB zwisehen Fettsauren mit einer 
geraden Zahl yon C-Atomen u. solchen mit einer ungeraden Zahl keine Verbb. gebildet 
werden. Da es unwahrschemlieli schien, daB die Kovalenzkriifte hinreichend ver- 
schieden sind, um eine Verb.-Bldg. zwisehen „ungeraden“ u. „geraden“ Siiuren zu 
verhindern, u. da sich die Dimensionen der entsprechenden Krystallzellen nicht so 
stark voneinander unterscheiden werden wie bei Paaren „gerader“ Sauren, kat M. 
die F.-Kurven der Systeme I—II u. I—III  erneut aufgenommen. In beiden Systemen 
tr it t  Verb.-Bldg. ein, die Doppelmoll. von I I  (P l — P,), I (M1 — i / , )  u. III (Sx — “i) 
niachen in Mischungen den ,,Verbb.“ M x — Pl u. 3I\ — Platz. Die Gestalt der
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F.-ICurven zeigt ferner an, daB auch ,,Verbb.“ M 3 — P v  M z — S y u. M 1 — S3 vor- 
handen soin konnen. Da nach den Vorstellungen von SlDGWICK iiber die Art der 
Assoziation von Carbonsauren in fi. Zustande nur eine Verb. zwischen 2 Moll. moglich 
ist, nimmt Vf. an, daB durch die Krystallsymmetrio móglicherweise eine regularo 
Anordnung der Einheiten M 1— M x u. j l / ,— S, im Krystall (vielleicht abwechselndc 
Schichten dieser Einheiten) gefordert wird, u. daB das Aufbrechen dieser Gitter der 
Grund dafiir ist, daB die F.-Kurve eine Gestalt besitzt, die scheinbare M 3 — Ą-Ein- 
heiten anzeigt. Die abweichenden Ergebnisse von S h r in e r ,  F u l to n  u. B u rk s  (1. c.) 
sind wahrscheinlich darauf zuruckzufuhron, daB nicht ganz reine Materialien venvendet 
wurden. Auch im Syst. Trikosamiiure-Tdrakosansaure zeigt die F.-Kurve in der 
Nahe der Mitte eine kleine, aber deutliche Riehtungsanderung, die ebenfalls auf eine 
Verb.-Bldg. hindeutet, doch konnte das Syst. aus Materialmangel nicht weiter unter
sucht werden. (J. chem. Soc. [London] 1936. 625—27. Mai. Oxford, Univ.) CoRTE.

Rene Audubert und M. Prost, Die bei der Uydratation und Deliydratation des 
Chininsulfals ausgesandte Strahlung. (Vgl. P r o st , C. 1935. II. 3066.) Mit Hilfe des 
photoelektr. Zahlers aus CuJ von A u d u b e r t  (C. 1936. I. 4680) wird die bei W.-Auf- 
nahme u. -abgabe von Chininsulfat auftretende UV-Strahlung (A =  2000—2500 A) 
bestimmt. Die Emission ist bei der W.-Aufnahme 6—8-mal groBer ais bei W.-Abgabe. 
Die Intensitat ist unabhangig von der Dicke der Schicht, die Strahlung stammt aus 
der Oberflaeho; Magnetfeld hat keinen EinfluB. Das Verhiiltnis der emittierten Energie 
H'Y zur Hydrationsenergie W2 liegt zwischen 10~13 u. 10~14, eino GroBenordnung, 
wie sie auch bei anderen Effekten: chem. Rk., anod. Oxydationen auftreten. Fiir 
gegebenes Ausgangsprod. sind die Verss. gut reproduzierbar. (C. R. hebd. Seanccs 
Acad. Sci. 202. 1047—49. 23/3. 1936.) H u t ii .

Thomas G. Pearson und Ronald H. Purcell, Freie Iładikale und Aiomc bei 
primaren photochemischen Prozessen. Das freie n-Propylradikal. Ausfuhrliehe Wieder- 
gabe der C. 1936. II. 1882 referierten Arbeit. Die Haibwcrtszeit des n-Propylradikals 
wurde bei Zimmertemp. zu 2,3-lO-3 sec gefunden. Bzgl. der experimentellen Einzel
heiten muB auf das Original verwiesen werden. (J. chem. Soc. [London] 1936. 253—56. 
Febr. London, Imperial College.) CoRTE.

Joseph C. Jungers und Hugh S. Taylor, Die durch Quecksilber semibilisierte 
Polymerisation von Acetylen und Deutcroacctylen. (Vgl. C. 1936. II. 707.) In einer 
friiher besehriebenen Quarzapp. (C. 1934. n .  2163) wurde die Polymerisation yon 
C\H2 u. C2I)2 bei Sonsibilisierung durch Hg bei Hg-Resonanzstrahlung untersucht. 
Acetylen wurde durch Umsetzung reinsten CaC2 mit H 20  bzw. DaO erhalten. Im 
gesamten untersuehten Bereich (0,1—4 cm Hg, 25°) ist die Polymerisation von C2H2 
groBer ais dio des C2D2, sio ist boi boiden Stoffen bei niedrigeren Drucken in gloicher 
Weise druckabhangig, boi hóheren Drucken vom Druck unabhangig, so daB 
(l [C2H2|/(Z t =  k [Hg*]. Bei gleiehen Bcdingungen ist die Polymerisation des C2H 2 
um 30% groBer ais der Umsatz der H2-02-Rk., daraus folgt fiir die Ausbeute bei C2H2
6,5, bei C2D2 5 pro Q,uant. Aus den abnehmenden Ausbeuten bei den verschied. An- 
rcgungsmoglichkeiten: /?-Strahlung (M und u. JUNGERS, C. 1931. II. 383), a-Strahlung, 
Licht mit /. =  2000 A (L in d  u . L iy in g s t o n ,  C. 1934. II. 2368) u. mit A =  2537 wird 
geschlossen, daB die elektr. Anziehung der geladenen Partikeln die Ausbeute bestimmt 
“• an Stello der Aktivierungsenergio tritt, bei geringeren Energien wird die Temp.- 
Aktivierung ein merkbar auftretender Faktor. Unwahrseheinlieh ist, daB der Energie- 
austausch zwischen Hg* u. C2D2 nicht so wirksam ist wie bei C2H2. (J. chem. Physics 3. 
338—40. 1935. Princctown, Univ., Frick Chem. Labor.) H u th .

Hoang Thi Nga, Der Einflufi der Art und der Stellung von Substituenten auf das 
Photopotential substiluierter aromaiischer Aminę. (Vgl. C. 1937. I. 57.) Vf. untersucht 
den Einfl. der Stellung der Substituenten: Halogen, Methyl, Nitro, auf das Photo- 
potential der substituierten Anilinę in V2o'n - Lsg. in V200-n. Lsgg. von K J, KC1, K2SO,, 
•-U2SOJ, NaHC03, KC103. Da die zusammengehórigen Lsgg. natiezu gleicho Absorptions- 
raaxima im nahen UV haben, sind die bei Bestrahlung mit Hg-Lampe auftretenden
1 otentiale vergleichbar. Das Potential steigt beim tlbergang von o- in m-Stellung. 
ni- u. p-Verbb. haben innerhalb der Vers.-Fehler die gleicho Empfindlichkeit. (C. R. 
hebd. Seanccs Acad. Sci. 202. 1049—50. 23/3. 1936.) H u t h .

Samuel C. Hooker, Die Wirkung des Lichtes auf fl-Ozy-ct-naphthochinon. Vf.
. richtet uber die Verb. I, die zuerst von J . T. WALSH (1893—1894) aus den Mutter- 
laugen der Darst. von 2-Oxy-l,4-naphthochinon erhalten wurde. Es wurde spater 
lestgestellt, daB neutrale u. śaure wss. Lsgg., die kleine Mengen rcinen Oxynaphtho-
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chinons gelost enthielten, beim Stehen kleine kugelfórmige Massen einer Verb. absetzten, 
die sich vom Oxynaphthoehinon dadurch leicht unterscheiden lieB, daB ihre Lsgg. 
in Alkalien stiirker karmcsinrot gefarbt waren; die gleiche Yerb. entsteht auch, wenn 
wenig Oxynaphthochinon in  konz. H2S04 gelost, am Lichte stehen gelassen wird. 
Nach Verss. unter Yerschiedenen Bedingungen wurde gesehlossen, daB die Verb. unter 
der Wrkg. des Lichtes entsteht u. in der UY-Bestrahlung einer wss. Lsg. von Oxy- 
naphthochinon bei 70° eine zufriedenstellende Meth. zu ihrcr Darst. aufgefunden. 
Auf Grund ihrer Eigg. wird der Verb., die im  reinen Zustand orangegelbe Mikrokrystalle 
yom F. 270—275° (Zers.) bildet, die Konst. des Di-fi-oxy-a-7iaphthochinons (I) erteilt. 
Eine Vorb. dieser Struktur wurde bereits von CHATTAWAY (J. chem. Soc. [London] 
67  [1895]. 662) ais tiefrotes Pulver vom F. ca. 215° besehrieben; das untersuchte 
Originalpraparat schien nicht homogen zu sein, jedoch die jetzt beschriebene Verb. 
zu enthalten, doch war eine positive Identifizierung nicht móglich. Einen weiteren 
Beweis fur die Struktur I  des Oxydationsprod. erbrachte sein Verh. gegen dehydrati- 
sierende Mittel. Theoret. sollte eine Substanz dieser Formel neben dem n. Anhydrid II 
zwei isomere Anhydride (III u. IV) liefern, entsprechend der Umwandlung einer oder 
beider p-Chinongruppen in  o-Chinongruppen im  Verlauf der Dehydratisierung. In der 
Tat wurden m it H 2S 04 unter yerschiedenen Bedingungen 3 Anhydride von orange- 
gelber, oranger u. roter Farbę erhalten, denen a,a'-, a,jS'- u. /?,/?'-Struktur zugeschrieben 
wird. Den Beweis fiir die angenommene Konst. erbrachte ihr Verh. gegen o-Phenylen- 
diamin: II blieb unverandert, III lieferte ein Monoazin u. IV ergab entsprechend den
2 /3-Chinongruppen ein Diazin. Damit ist die Struktur I  fiir das unter der Einw. von 
Licht aus 2-Oxy-l,4-naphthoehinon entstehende Prod. sicher bewiesen, u. offenbar 
verlauft der ProzeB unter oxydativer Kupplung von 2 Moll. in  der 3-Stellung. Neben 
der Bldg. von I, die mit einer Ausbeute von iiber 40% erfolgt, verlauft noch eine zweite 
Bk., denn aus den wss. Mutterlaugen wurde zu etwa 15% des Ausgangsmaterials eine 
ziegelrote Substanz isoliert, von der festgestellt wurde, daB sie in der Hauptsache aus 
gewóhnlichem Oxynaphthochinon bestand, das in seinen Eigg. durch eine andere 
Substanz, dio mit ihm in verschied. Verhaltnissen kryst., verandert wird; ais diese 
wurde Isonaphthazarin (ZlNCKE u. OSSENBECK, Liebigs Ann. Chem. 3 0 7  [1899]. 11) 
festgestellt, so daB also unter dem Einfl. von Licht u. Luft in wss. Lsg. Oxynaphtho- 
chinon teilweise dehydriert u. teilweise hydrolysiert wird, wobei der Angriff in jedem 
Falle an der freien Stellung des Chinonringes erfolgt.

V e r  s u e h o. 2-Oxy-l,4-naphłhochinon. Bei der Darst. groBerer Mengen von 
l,2,4-Triacetoxynaphthalin aus /3-Naphthochinon versóhied. Reinheitsgrades nach 
T h i e l e  u. W i n t e r  (Liebigs Ann. Chem. 311  [1900]. 345) wurde gefunden, daB das 
durch W. ausgefallte Rohmaterial in einer Menge von V,0 des angewandten Chinons 
das Tetraacetylderiv. des Dinaphthyldihydrochinons, C28H220 8, enthielt (Trennung s. 
Original). Die Hydrolyse u. Oxj-dation des Triaeetylderiy. wurde in folgender Weise 
vorgenommen: 10 g w'urden in 200 ccm 5%ig. NaOH-Lsg. in einer flachen Schale 
suspendiert u. bei Raumtemp. belassen; m it dem allmahlichen In-Lsg.-Gehen des 
Triacetats farbte sich die Lsg. dunkel u. nach 3—4 Stdn. begann sich das rote Na-Salz 
des Oxynaphthochinons abzuscheiden. Nach 4—5 Tagen wurde das Na-Salz abfiltriert, 
in W. gelost u. die Lsg. angesauert, wobei das hellgelbe krystalline Oxynaphthochinon 
in sehr reiner Form u. iiber 90%ig. Ausbeute erhalten wurde; fiir die Verb. werden 
einige Identifizierungsrkk. angegeben. — Di-p-ozy-a-naphthocJiinon (I), C20H10O6, 
vorigem in W. durch UV-Bestrahlung bei 70°, rechteckige, mkr. orangegelbe Tafelchen 
aus Eisessig, F . ca. 270—275° (Zers., sublimiert bei etwa 250°); ist in kaltem verd. 
Alkali m it charakterist., tief kirschroter Farbę lóslich. — a,a.'-Anhydrid (II), C^H-A- 
entsteht neben wenig III ais Hauptprod. der Einw. eines Gemisches von Essigsaure 
u. verd. H 2S04 auf Yoriges, orangegelbe Nadeln aus Eisessig ( +  Tierkohle), F. 349 bis 
350° (unter einiger Zers.); in konz. H 2SO., mit orangeroter Farbę 16sl., das -wieder aus
gefallte Materiał ist rein gelb, Hydrolyse mit sd. Alkali ergibt I. — ol,(i'-Anhydrid (III),
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aus I  neben wenig IV mit kalter konz. H2S04, Trennung der Isomeren durch Krystalli- 
sation aus Eisessig, besser aus verd. H N 03 (2 : 1), orange Nadeln aus Nitrobenzol, 
F. 317—318° (unter einiger Zers.); dio Lsg. in konz. H2S04 ist tiefrot, das wieder aus- 
gefallte Materiał orangegelb, mit sd. Alkali (roto Lsg.) erfolgt langsam Hydrolyse zu I. 
Mit o-Phenylendiamin entsteht das Azin, C20H12O2N2, goldgelbe Platten aus Eisessig, 
F. 329—330°. — p,fi'-Anhydrid (IV) (nach Verss. von L. F. Fieser), aus I  mit Essig- 
saureanhydrid +  H2S04 oder Na-Acetat, feuerrote Platten aus Nitrobenzol, Zers. bei 
ca. 335—345° ohne Zeichen von Schmelzen; wird mit sd. verd. Alkali zunachst grfin 
(Red.) u. gibt dann eine rote Lsg. des Salzes von I. Mit o-Phenylendiamin entsteht 
das Diazin, C32H 16ON4, gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, F. 409—410°. (J. Amer. chem. 
Soc. 58. 1212—16. 7/7. 1936. Brooklyn, New York.) Sc h ic k e .

M. Pestemer und F. Manchen, Die UUramóletłabsorption einiger aromatisclier 
Kolilenwasserstoffe. 4. Zur Konstitution des Hezahydropyrens. (3. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 4141.) 
Das bei der Hydrierung von Pyren mit nascierendem Wasserstoff erhaltene Prod. 
entspricht nach seiner Zus. einem Hexahydropyren u. ist nach seinem F. mit dem von 
Gr a e b e  (Liebigs Ann. Chem. 1 5 8  [1871]. 285) erhaltenen Hexahydropyren ident. 
(vgl. Z in k e  u. RlSTIC, Dissertation, Graz, Univ. 1936; vgl. auch Go l d sc h m ie d t , 
Liebigs Ann. Chem. 351  [1907]. 226). Von den móglichen Konst.-Formeln I—IV 

H H H H

C O III IV

H H H
kommt auf Grund des Absorptionsspektrums nur Formel IV in Frage, da dio Ab- 
sorptionskurve des Hexahydropyrens durchaus den Typus der Naphthalinkurvo be- 
sitzt u. ihr Verlauf sowohl nach der allg. Lage der beiden groBen Elektronensprung- 
banden, ais auch in den Einzelheiten der Feinstruktur der Schwingungsteilbanden 
durchaus den Erwartungen entspricht, die unter schatzungsweiser Extrapolation von 
dem Einfl. der einfachen Alkylsubstitution im a-Methylnaphthalin uber den der 
doppelten im Acenaphthen zu dem der vierfachen im Hexahydropyren auf den Banden- 
verlauf des Naphthalins zu erwarten sind. Bei der von ZlNKE u. RlSTIC (1. c.) durch- 
gefuhrtcn Hydrierung wurden auBerdem 2 weitere Prodd. erhalten, die konstanten F. 
besitzen u. dereń Zus. ungefahr mit der fiir Di- u. Tetrahydropyren berechneten iiber- 
einstimmt. Da die Absorptionskurven dieser beiden Prodd. einerseits vollig verschied. 
sind von denen Yon a-Propenylnaphthalin u. a-Allylnaphthalin, andererseits aber gut 
mit den Absorptionskurven iiboreinstimmen, dio entsprechende Mischungcn von Pyren 
u. Hexahydropyren zeigen, so ist anzunehmen, dafl die boi der Hydrierung erhaltenen 
Zwischenprodd. Mischungen von Pyren u. Hexahydropyren darstellen. Die konstanten 
FF. dieser beiden Korper sind wahrscheinlich darauf zuriickzufuhren, daB im binaren 
Syst. Pyren-Hexahydropyren yielleicht eine konstantę Reihe von Mischkrystallen 
mit kleinen Umwandlungsintervallen oder auch singularo Mol.-Verbb. 1: 3 bzw. 2: 3 
vorliegen. Bzgl. weiterer Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden. (Mh. 
Chem. 68. 92—100. Juni 1936. Graz, Univ.) Co r t e .

A. Kitaygorodsky, Beitrag zur Struktur der Aminoessigsaure. Durch Laue-, 
Schwenk- u. Drehkrystallaufhahmen wurde der Elementarkorper der monoklin kry- 
stallisieronden Aminoessigsaure bestimmt zu a =  5,08, b =  11,9, c =  5,43 A, ft =  
111° 38'. In  der Zelle sind 4 Moll. enthalten. Raumgruppe ist C2hb — P  2 /n . Samt- 
liche Atome befinden sich in der allgemeinsten vierzahligen Lage x y  z; x  y  S; V2 +  x, 

— V, l/a +  z; Vs — x, V2 -f  y, V3 — 2 mit den Parametern xot =  0,82, yo, =  0,60, 
z0i =  0,70, xon — 0,80, yo„ =  0,72, zon =  0,63, xn  =  0,29, y s  — 0,58, zn =  0,28, 
*C, =  0,55, yci =  0,66, zc, =  0,57, xc„ =  0,50, ycn =  0,65, zen =  0,29. Inncrhalb 
emes Mol. bestehen die folgenden Abstande: C—C =  1,47 A, C—Ń =  1,40 A, C—O =  
L39 A. (Acta physicochim. URSS 5. 749—55. 1936. Moskau, VIEM. Photobiol. Abt., 
Labor. f. opt. Chemie.) G o t t f r i e d .

Mata Prasad und Jagdish Shanker, Eine Rontgenuntersuchung der Krystalle 
twi Benzoin. Drehkrystallaufnahmen m it den monoklin-prismat. Krystallen ergaben 
folgende Identitatsperioden: a =  18,75, b =  5,72, c =  10,46 A; (S =  106° 50,5'. Die
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auf Schwenkaufnakmen m it b u. c ais Schwenkachse auftretendcn Reflexe maclion 
die Raumgruppe wahrseheinlieh. Mit der experimentell bestimmten D. 1,310 
berechnet sich 4 ais Zalil der Moll. im Elementarkórper. Die Moll. sind asymmetriscli. 
(J. Indian chem. Soc. 13. 123—27. Febr. 1936. Bombay, Royal Inst. of Sci., Chem. 
Dep.) S k a lik s .

Pierre Chatelain, Untersuchung des p-Azoxyanisols im festen, anisotrop-fliissigen 
und isotrop-flussigęn Zusland. p-Azoxyanisol kryst. aus A. in monoklin holoedr. 
Krystallen m it dem Achsenverhaltnis a :b :c  =  1,988: 1: 2,590, fi =  108° 20'. F. 115°, 
der gleichzeitig Ubergang zur anisotrop-fl. Phase ist, die ilirerseits bei 134° in die 
isotrop-fl. Phase ubergeht. Das feste Salz ist opt. zweiaclisig positiv, 2 D  fiir Na 
Licht 14°. Brechungsindices fiir ?. =  0,589 jt na =  1,565, np =  1,573, ny =  2,212. 
Hierauf wurden mittels der Meth. der NEWTONschen Ringo dic Brechungsindices der 
beiden fl. Phasen bestimmt, u. zwar die der anisotropen Phase bei 105, 115, 125, 130 
u. 132°, die der isotropen Phase bei 137 u. 150° u. zwar fur yerschiedene Wellenlangen. 
Bezeichnot man m it ne u. n0 die Brechungsindices des aufierordentliehen u. ordent- 
lichen Strahls der anisotropen Phase, mit niso den Brechungsindex der isotropen Phase 
u. mit d bzw. d' die entsprechenden DD., so besteht die Beziehung

1 « 2lso---  1 1  ,-j — —-p-s • -Ji — konst.d W“iso -f- 2 d3 n 2 +  2 7i 2 | 2 
(C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 203 . 1169—71. 30/11. 1936.) Go t t f r ie d .

D. Vorl&nder und Paul Specht, Mechanische Doppelbrechung der Ole im Zusammen- 
hang mit molehularer Struktur und Assoziation. Es wird iiber neuere Verss. der Vff. 
iiber die Messung der mechan. Doppelbrechung yon Olen in der bekannten ZyKnderapp. 
des ersten Vf. berichtet. Die Doppelbrechung wurde bestimmt in Abhiingigkeit 
von der Drehzahl fiir Zimtsaureathylester u. fiir Gemiselio von Methyllolylketon u. 
Toluol u. o-Plitludsdur&lidthylester u. Cydóhexan. Hierauf wurde an einer grófieren 
Anzahl von Olen dio Auslosehungsschiefe in Abhiingigkeit von der Drehzahl bestimmt; 
untersueht wurden Toluol, m-Xylol, o-Xylol, Ghlorbenzol, p-Xylol, Brmnbenzol, Aceto- 
phenon, Tetralin, Benzoesaurealhyl- u. -metliylester, Methyl-p-tolylkelon, o-Phthalsdure- 
u. Zimtsauredthylester. Ganz allgemein ist bei samtlichen (Men ein ausgepragter 
Gang mit der Umdrehungszahl zu beobaehten; der Ausloschungswinkel steigt zunachst 
stark an, wachst dann langsamer u. erreicht hierauf in den meisten Fallen einen be
stimmten Endwert, der jedoch fiir die einzelnen Ole yerschieden ist. (Z. physik. Chem. 
Abt. A 1 78 . 93—112. Dez. 1936. Halle a. S., Univ., Chem. Inst.) GOTTFRIED.

D ,. P ra p a ra tiv e  o rg a n isch e  C h em ie . N a tu rsto ffe .
M. F. Schosstakowski, Ober die Gewinnung des TrimethylemJilorbromids und 

iiber die Geschwindigkeit der Anlagerung von H Br an Allylchlorid. Bei der Herst. von 
CH2Br-CH2-CH2-Cl (I) durch Anlagerung von HBr an CH2=CH -CH 2C1 ergibt die 
Anwendung von tiefen Tempp. (—16 bis —19°), die zuerst vo"n E r l e n m e y e r  fiir die 
Anlagerung von HBr an CH2=CH -CH 2Br yorgeschlagen wurde, gute Ergebnisse 
(90% der theoret. Ausbeute). Es wurde durch die Verss. gezeigt, daB die Art der An- 
lagerung yon HBr (Bldg. von I  oder des isomeren unerwiinschten CH3CHBrCH.Cl) 
nur von der Temp. u. nicht yon der Konz. von HBr beoinfluBt wird; bei 0° bilden sich 
ea. gleiche Mengen der beiden Isomeren. Die Anwendung der niedrigen Temp. (—16 
bis —19°) erlaubt die Gewinnung yon fast reinem I. Die Geschwindigkeit der HBr- 
Anlagerung ist bei Anwendung yon Eisessig geringer ais bei der Rk. ohne Losungsmittel. 
(Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 9. 681—83. 1936.) V. FuNER.

P. Shaworonkow, Gewinnung von Vinylacetylen und Dininylacełylen. Durch Ein- 
leiten von C„H2 durch eine katalyt. M., bestehend aus 1500 g Cu2Cl2> 585 g NH4C1, 
625 g H 20  u. 45 g friscligefalltem Cu, bei 65° konnen unter Labor.-Bedingungen iu 
6 Stdn. bis 75 g Vinylaeetylen u. bis 75 g Divinylacetylen, Aldehyd u. a. Acetylen- 
deriw . erhalten werden. Das bei —5° aufgefangene Kondensat besteht hauptsachlich 
aus Diyinylacetylen. Nach Abdest. des Vinylacetylens enthalt das Kondensat 40 bis 
60% Diyinylacetylen, 1—2% Aldehyd u. KW-stoffe. Dic Vinylacetylenausbeute 
betragt 10—15% des durchgeleiteten C2H2. Die Ausbeute an C2H 2-Polymeren hangt 
von der C2H 2-Durchleitungsgeschwindigkeit ab. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promy- 
sehlennost organitscheskoi Chimii] 2. 219—21. Sept. 1936.) SCHONFELD.

N. K oslowundN . Golubowskaja, Katalytische Hydrolyse des Athyldthers. Unters. 
der Hydrolyse des A. zu A . bei gewóhnlichem Druek in Ggw. yon Katalysatoren (AL03,
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ZnO, MgO, Fe20 3). Dio Darnpfe von A. u. W. wurden in ein m it den Katalysatoren 
gefiilltes (Juarzrohr geleitet, welchcs auf 280—350° erhitzt wurde. Der A.-Dampf 
wurde standig abdestilliert. Am wirksamsten war von den Einzeloxyden A120 3, mit 
dessen Hilfe A. zu 27% hydrolysiert wurde. Geringste Wrkg. hatte Fc20 3. Die Ge- 
misehe der Oxydo wirkten besser ais dio Einzelkomponenten. So gelang es m it Hilfe 
von 50% A120 3 +  50% Fe20 3, den A. zu 58,5% zu hydrolysieren u. einen A. der Konz. 
13% zu erhalten. Dio Hydrolyse verlauft nach A. +  H20  =  2 C2H5OH u. nicht nach 
(C2H5)20  C2H5OH +  C2H4. In Abwesenheit von W. konnte A. nur in Ggw. von 
AI,03 zu A. zers. werden (im Gas konnte in diesem Falle C2H4 ais C2H4Br2 nacligewiesen 
werden). (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 6. (G8.) 1500— 09. 1936. Mińsk, Univ.) S c h o n f e l d .

I. N. Nasarow, Spaltung von Di-tert.-Alkylcarbinolen bei der Dehydratation. De- 
hydratalion des tert.-Butyl-tert.-amyl- und tert.-Butyl-tert.-hexylcarbinols. (Vgl. C. 1936.
I. 1848.) Mit Hilfe der 1-Bromnaphthalinsulfonsauro wurde die Dehydratation der 
Alkylcarbinole:

(CH3)3C-CHOH-C(CH3)2-C2H5 (I) u. (CH3)3C-CHOH-C(CH3)(C2H5)2 (II) 
untersucht. Sie verliiuft im Sinne der Gleichungen:

I -> a) CH3-CH =  C(CH3)2 +  C2H5(CH3)C =  CH2 u.
b) (CH3)„C =  CH„ +  ĆH3-CH =  C(CH3) - C Ą

II->- a) CH3-CH =  C(CHa)„ +  CH3-CH =  C(CH3')C2H5 u. 
b) (CH3)2C =  CH2 +  CH3- CH =  C(C2H5)2 

Bei der Dehydratation von I  wurde erhalten 42% der theoret. Menge an Trimelhyl- 
iithylen neben dem isomeren asymm. Methyldthyldthylen, wahrend an a ,fi-Dimelhyl- 
p-athylathylen (Richtung b) nur 22% erhalten werden konnten. Bei der Dehydratation 
von II  wurden erhalten 50% (der Theorie) Trimethjiathylen u. a,/?-Dimethyl-/)-athyl- 
athylen u. nur 18% a-Methyl-[},P-diałhylathylen.

tert.-Butyl-tert.-amyl- (III) u. tert.-Butyl-tert.-hexylkeUm (IV) wurden durch Alky- 
lieren des Pinakolins erhalten. III hat den Kp. 172—177°. IV: Kp. 193—198°,
D.204 0,8497, iid17 =  1,429 85. Die Red. der beiden Ketone wurde mit Na u. absol. 
A. durchgefuhrt. Das Carbinol I hatte den Kp. 18G—190°. Carbinol II: Kp. 206—211°,
D.164 0,8680, lip17 =  1,445 76. Zur Dehydratation wurden die Carbinole (30 g) mit
1,2 g 1-Bromnaphthalinsulfonsaure auf 170—180° (I) oder 160—170° (11) erhitzt. — 
x,P-Dimethyl-P-athyluthylen: D .16, 0,7008, nn17 =  1,395 86. — a-Methyl-fS,f!-didthyl- 
alhylen, Kp. 95—98°, D.154 0,7213, nD17 =  1,407 77. (C. R. Acad. Sci., URSS [russ.: 
Doklady Akademii Nauk SSSR] 1934. III. 609—15. Leningrad, Univ.) ScilONFELD.

Nicholas A. Milas und Sidney Sussman, Die 11 ydroxylierung der doppelten i 
Bindung. Vff. fanden, daB Lsgg. von H20 2 in wasserfreiem tert. Butylalkohol in Ggw. j 
geringer Mengon 0 s0 4 mit Olefincn Glykole liefem. So entstand z. B. aus Athylen 
Athylenglykol, aus Tetramothylathylcn Pinakol, aus Cyclohexon Adipinsiiure; die Athyl- 
ester der Crotonsauro, Maleinsauro u. Fumarsauro orgaben dio entsprechenden Dioxy- 
ester. Wahrend CRIEGEE (vgl. C. 1936. 1. 4276) mit H20 3 +  0 s0 4 in A. Aldehydo ais 
Hauptprodd. erhielt, isolierten Vff. in der Hauptsacho Glykole, doeh wurden in einigon 
Fallen letzterc unter Bldg. geringer Mongen von Nebenprodd. woiter oxydiert.

V e r s u c h e .  Darst. des Reagens. 400 ccm reiner tert. Butylalkohol wurde zu 
100 ccm 30%ig. H20 2 zugesetzt u. dio Lsg. mit wenig wasserfreiem Na2S 04 behandelt, 
wobei sich zwei Schichten trennten. Die alkoh. Schicht, die die Hauptmengo des H20 2 
enthielt, wurde abgctrennt u. mit wasserfreiem Na2S 04, dann wasserfreiem CaS04 gc- 
trocknet. Es resultierte eine 6,32%’g- H20 2-Lsg. in tert. Butanol, dio durch Einengcn 
bei Raumtemp. im Vakuum leicht auf jede gowiinschte Konz. gebraeht werden kann, 
ohne daC Verlusto an H20 2 entstchen, vorausgesetzt, daB eino nur aus Glas bestehende 
App. angewandt wird. Bei 6-monatigem Stehen einer solchen Lsg. war nur ein geringer 
Verlust an H20 2 feststellbar. — Der Katalysator. 0 s0 4 (Osmiumsauro von Me r c k ) 
lost sich leicht in tert. Butylalkohol u. die Lsg. ist vóllig stabil, vorausgesetzt, daB kein 
Isobutylen zugegen ist, da 0 s0 4 sonst leicht zu einem unlosl., schwarzen koli. Oxyd 
red. wird, das ein sehr akt. Katalysator fiir die Zers. von H20 2 ist. In wss. Lsgg. zerstort 
OsO, H20 2 in kurzer Zeit, in wasserfreiem tert. Butanol wird es in 1 Monat zu 20% 
zersetzt. — Isobutylenglylcol, aus 0,0768 Mol Isobutylen (aus tert. Butylalkohol mit 
Oxalsaure) in 36,3 g tert. Butanol mit 0,0768 Mol des 6,62%ig. H20 2-Roagens u.
0, (5 ccm einer 0,5%ig. Lsg. von 0 s0 4 bei 0°, nach Stehen uber Nacht wurde fraktioniert, 
Kp. 176—178°, (Z25 =  0,999. — Trimethylathylenglykol, aus 0,1 Mol Trimethylathylen 
(Kp. 38,3—38,4°) mit 0,1 Mol des 7,03%ig. H20 2-Reagens u. 1 ccm der 0 s0 4-Lsg. bei
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Raumtemp. (24 Stdn.), Kp. 175°, d2B =  0,992. — Olycerin, aus 0,105 Mol Allylalkohol 
mit 0,1 Mol des 6,3%ig. H 20 2-Reagens u. 1 ccm der 0 s0 4-Lsg. (nach 3 Stdn. ist das 
Peroxyd verbraucht); Glycerin wurde durch die Darst. des Tribenzoylesters (mit Benzoyl- 
chlorid in Pyridin), F. 69°, identifiziert. — Phenylglycerinsaure, aus 0,025 Mol Zimt- 
saure m it 0,025 Mol des 6,3%ig. H20 2-Reagens (unter Zusatz von 13,6 ccm tert. Butanol) 
u. 2 ccm der 0 s0 4-Lsg. bei 0°; nach Stehen iiber Nacht wurde das Losungsm. durch 
Vakuumdest. entfem t u. der Riickstand in W. aufgcnommen. Die unveranderte Zimt- 
saure wurde durch Filtration abgetrennt u. das F iltrat unter vermindertem Druck 
dest., wobei sich ein halbfester Riickstand abschied. Die Saure wurde nicht kryst., 
sondern ihr Aquivalentgewicht bestimmt, gefunden 190 (berechnet 182). — Dioxybutter- 
saure, aus 0,05 Mol Crotonsaure m it 0,05 Mol des 6,3%ig. H20 2-Reagens u. 1 ccm der 
0 s0 4-Lsg. bei 0°; nach Stehen iiber Nacht wurde das Losungsm. im Vakuum abdest. 
u. der Riickstand in W. aufgenommen. Unveranderto Crotonsaure wurde mit Chlf. 
extrahiert u. die wss. Lsg. im Vakuum oingedampft, wobei ein dieker Sirup erhalten 
wurde, Aquivalentgewicht gefunden 122 (berechnet 120). — Mesoweinsaure, aus
0,025 Mol Maleinsaure mit 0,05 Mol des 6,3°/0ig. H20 2-Reagens u. 2 ccm der 0 s0 4-Lsg. 
bei Raumtemperatur. Nach Stehen iiber Nacht wurde das Losungsm. im Vakuum ab- 
gedampft u. der Riickstand in W. gelost; die Lsg. wurde ammoniakal. gemacht, zum 
Sieden erhitzt u. m it iiberschussigem 10%ig. CaĆl2 behandelt, wobei Ca-Oxalat u. Ca- 
Mesotartrat ausfiel, der Nd. wurde m it 20%ig. NaOH getrennt. Offenbar wird dic aus 
Maleinsaure gebildete Mesoweinsaure weiter zu Oxalsaure oxydiert. — rac. Weinsdure, 
aus 0,025 Mol Fumarsaure (dargestellt aus Furfurol) mit 0,05 Mol des 6,3%ig. H20 2- 
Reagens u. 2 ccm der 0 s0 4-Lsg. bei 0° (2 Tage); nach Aufarbeitung wie oben u. Abtrennen 
von unveranderter Fumarsaure durch Filtration wurde Ca-Oxalat durch Fallen in 
essigsaurer Lsg. u. das Ca-Salz der rac. Saure durch Fallen in ammoniakal. Lsg. isoliert. 
(J. Amer. chem. Soc. 58. 1302—04. 7/7. 1936. Cambridge, Mass.) S c h ic k e .

Jean  Decombe, Uber die Kondensalion der Ketone mit Formaldehyd in alkalischem 
Medium. (Vgl. C. 1936. II. 1525; ferner vgl. COLONGE, C. 1937. I. 576.) Bei der 
Kondensation der Ketone m it CH20  in Ggw. von K 2C03 bilden sich neben den /?-Ketolen 
immer, selbst bei sehr groCem KetonuberschuB, hohere Prodd. infolgo Bindung von
2 Moll. CH„0 an 1 Mol. Keton. Dieselben konnen bei Yerminderung des Ketoniiber- 
schusses zu Hauptprodd. werden; bei weniger ais der 3-fachen berechneten Ketonmenge 
bilden sich jedoch Harze u. noch hohere Kondensationsprodd. — Ausgehend vom Methyl- 
athylketon u. Diathylketon, wurden 2 Ketoglykole C6H i20 3 u. C7H140 3 isoliert, weichen 
auf Grund der folgenden Obcrlegungen u. Tatsachen die Konst.-Formeln I  u. II  zuzu- 
schreiben sind: 1. Ga u l t  u . Ge r m a n n  (C. 1933. II. 3408) haben im  Falle des Acetons 
neben dem Butanolon eine gewisse Menge Methylenbutanolon isoliert, entstanden durch 
Dehydratisierung des Ketoglykols CHj-CO-CHtCIT^ OH)2. — 2. Die obigen Keto
glykole gehen, mit J  oder ZnCl2 dest., nicht in ungesatt. Ketone iiber u. setzen sich mit 
HC1 in der Kalte nicht zu /J-Chlorathylketonen um, wie die einfachen /3-Ketole (1. e.). —
3. Um zu beweisen, daB CH20  an ein einem CO benachbartes tert. C-Atom gebunden 
werden kann, ha t Vf. Methylisopropylketon u. Diisopropylketon unter denselben Be- 
dingungen mit CH20  kondensiert, im ersten Falle dureh 6-woehiges Stehen, im zweiten

I CH3 • CO • C(CH,) (CH2 • OH)2 I I  CH3 • CH„ • CO ■ C(CH3) (CH„ • OH)2
III  CH3-CO-C(CH3)2-CH2-OH IV (CH3)2ĆH-CO-C(CH3)2-CH2-OH

durch mehrstd. Erhitzen auf dem W.-Bad. Es wurde nur e i n Mol. CH20  gebunden; die 
Prodd., welehe nicht dehydratisierbar sind u. mit HC1 nieht reagieren, besitzen daher 
zweifellos die Formeln I I I  u. IV. Neben I I I  bilden sich geringe Mengen eines hoheren 
Prod. (aus Bzl., F . 58°), anscheinend ein Gemisch von Di- u. Trimethylolderiw.
I u. I I  sind in geringen Mengen u. offenbar unrein schon von MORGAN u. HOLMES 
(C. 1933. I. 589) erhalten worden. — 2-Methyl-2-acetylpropandiol-(l,3) (I), Kp.1( 1 ^  
bis 144°, aus Bzl. Nadeln, F. 66°, 18sl. in W. D i - [phenylca rbaimt], F. 116°, welehes ein 
óliges Oxim liefert; dessen Benzoat, F. 129°. Mit HBr in Eisessig ein Bromhydrin, Kp.» W 
bis 107°. — 2-Methyl-2-propionylpropandiol-{l,3) (II), Kp.I6 148—150°, aus Bzl. Nadeln,
F. 55°, lósl. inW . Di-[phenylcarbamat'], F. 103—104°. Bromhydrin, Kp.18 140—143°.—-
2,2-Dimethylbula.nol-(l)-on-(3) (III), Kp.le 85—86°. Oxim, F. 82°. p-Nitrobenzoat, F. 8- 
bis 83°. — 2,2,4-Trimethylpentaiwl-(l)-on-(3) (IV), K p.20 97—98°. Liefert nach 10-std. 
Erhitzen mit N H 2OH wenig des entsprechenden Isozazolins, F. 101—102°. p-Nttro- 
benzoat, F . 82—83°. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 203. 1077—79. 23/11. 1936.) Lb-

James R. Pound und Allan M. Wilson, Beobachtungen an Acetylmethylcarbinol- 
Acetoin (Acctylmethylmrbinol) (I), wie es von der N. V. Nederlandsche Gist-en Spiritus-
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fabriek (Delft, Holland) auf den Markt gebraeht wird, bildet eino hellgelbo PL, die 
spontan in ein weiCes krystallincs Polymeres (II) ubergeht. Proben von I, die durch 
Schmolzen oder Dest. von II erhaltcn wurden, wurden bei —10°, Zimmertemp., 30°, 
100° u. 130° aufbewahrt u. von Zeit zu Zeit ihre Brechungsindices bestimmt. Der 
kleinste Anfangswert yon n20 scbeint bei 1,4175 zu liegen. Offenbar tr itt  beim Auf- 
bewahren yon I  Polymerisation ein, docli sammelt sich das Polymere nicht in dor FI. 
an, 8ondem bildet das feste Polymere II. Die D. u. dio Viscositat von I, das bei 30° 
aufbewahrt wurde, wurden ebenfalls bestimmt; diese Eigg. andem sich in ahnlicher 
Weise wie n, doch in yerstarktem Mafie. Durch Extrapolation wurden fur das frisch 
dest. I die Werte d30t =  0,9860 u. r/30 =  0,0175 erhaltcn, der F. lag bei —72°. Nach 
der stat. Meth. ergaben sich fur I folgende Dampfdrucke: 0° =  162 mm, 10° =  164, 
20° =  168, 30° =  174, 40° =  183, 60° =  210, 80° =  256, 100° =  330, 120° =  449, 
140° =  664, 144° =  760 mm. Bei gewóhnlicher Temp. scheidet I  innerhalb 2—9 Tagen 
Krystalle von II aus. II ist etwas losl. in W., CH3OH, A., Cyclohexanol, Aceton, Essig- 
ester, Essigsaure, Paraldehyd, sehr wenig losl. in A., Bzl., CC1,„ Athylenbromid, Bromo- 
form u. Acetophenon. Obwohl II im allgemeinen bei 124° schm., hat es deimoch 
keinen dofinierten F., sondern geht sehon bei Tempp. oberhalb 30° in fi. I  iiber. Dio 
Obergangstemp. zwisehen II u. I liegt nach dilatometr. Messungen bei 16°, doch war
II bei yolliger Abwesenheit yon I auch bei hoheren Tempp. bestandig. Nach der 
kryoskop. Methode ist II in W., Essigsaure u. Paraldehyd monomolekular. In  Beriihrung 
mit Zn bei —10 bis 0° wurde I  innerhalb 24 Stdn. fest; die erhaltenen Krystalle Bcheinen 
die gleichen wie oben zu sein. Das gleiche gilt fiir die Krystalle, die sich bei langerem 
Stehen von I  bei —20 bis 0° ausscheiden. Die Krystalle bestehen aus flachen, mono- 
klinen, durchsichtigen Prismen von der D. 1,26. (Bzgl. krystallograph. Daten ygl. 
Original.) (J. physic. Chem. 39. 1135—38. 1935. Ballarat, Australien, School of 
Mines.) C o r te .

Jeanne Boulanger, Vber die Systeme Zirkonyloxalat, Alkalioxalate und' Wasser. 
Durch Priifung der LÓslichkeit bei konstanten Tempp. wird untersucht, welche Verbb. 
sich zwisehen (C20 4)Zr0-4 H 20 , den Alkalioxalatcn u. H20  bilden. Die Systeme werden 
bei 19°, das mit K 2C20 j auCcrdem auch bei 35 u. 52° untersucht. Die Ldslichkeitskuryen 
sind einander analog, besitzen 4 Zweige u. zeigen an, dafl 2 Verbb. gebildet werden. 
Die dem dritten Kurvenast entsprechenden Gemische ergebon im Falle des Cs- bzw. 
Rb-Salzes schlieBlich Krystalle, die ais:

„ COOCs COC) „  „  CO OH , „  ^  „ COORb COO^ r, COOII
" ĆOOCS ' C 0 0 > Z r ° ‘Ć 00H  ' 4H2°  U' 2 COORb ‘ CO0> Z r ° 'Ć O 0 H  ' 2 H’°

angesprochen werden. Wenn man die sauren, mit Z r02 gesatt. Alkalioxalatlsgg. bei 19° 
eindampft, entstehen sie ebenfalls u. es wird auf diesem Wege auch dio K-Verb. : 

COOK COO COOH
" ÓOOK ’ CO O ^ r COOH J

dargestellt. — Aus mit Z r0 2 gesatt. Kaliumtetraoxalat- bzw. RubidiumtetraoxaIatlsgg. 
werden beim Einengen bei 19°:

COOK COO „  ^  COOH COORb COO^ _ COOH „ tt

ÓOOK ' COO ĆOOH ' ’ U’ COORb * CO O ''’ Jr '  COOH '
erhaltcn. Ein entsprechendes Cs-Salz sekeint zu entstehen, aber sehr leicht losl. zu sein. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 2156—59. 29/6. 1936.) W e in g a e r t n e r .

Jeanne Boulanger, U ber die Systeme Zirkonylozalat, Alkalioxalate und Wasser. 
In Verfolg der Arbeiten der Vf. iiber K-, Rb- u. Cs-Oxalate (ygl. yorst. Ref.) werden 
die Doppelsalze untersucht, dio sich aus ZrO(COO)2 u. den Oxalaten von Na, NHj;‘ u. 
Li bilden (durch Unters. der Loslichkeitsdiagramme fiir konstanto Tempp.). — Ge- 
mische von ZrO(COO)2, (COONa)2 u. H20  wurden bei 19, 39 u. 52° untersucht. Ober
halb dieser Temp. bilden sich Gele. Die Laslichkeit von ZrO(COO)2 ist bei 19° sehr 
gering. In  diesem Gemisch bilden sich jedoch nach ca. 1 Monat kleine monoklino 
Prismen yon der Zus. 3 (COONa)2-2 ZrO(COO)2-(COOH)2-8 H20 , dio ais Hydro- 
lysenprodd. angesehen werden. Es bilden sich unter diesen Vers.-Bedingungen keine 
anderen Doppelsalze. Bei 39 u. 52° wurden dio festen Phasen ais Salzgemische 
der Ausgangsprodd. festgestellt. Durch Verdunstung einor mit Zr gesatt. Lsg. yon 
NaH(COO)2 bilden sich bei 19° Krystalle der Zus. 2 (COONa)2-ZrO(COO)2-(COOH)2-
2 H20, analog den aus K-, Rb- u. Cs-Oxalat erhaltenen. — Dasselbe Gemisch mit 
(COONHj)2 sta tt des Na-Salzes wurde bei 19 u. 39° untersucht. Oberhalb dieser Temp.
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bilden sich Gele. Das Diagramm laBt eine nicht auskrystallisierende Verb. erwarten. 
Durch Konzentrierung der fi. Pliase bei 19° wurde ein Korper der Zus. 2 (COONII4)2- 
ZrO(COO)2(COOH)2-2 H20  erhalten, der ebenfalls durch Eindunsten einer m it Żr 
gesatt. Lsg. von NH4H(COO)2 bei 19° erhalten wird. — Dasselbe System mit (COOLi)2 
bildet bereits oberhalb 19° Gele. Die aus dem Diagramm yorauszusehende Verb. 
konnte weder in der festen Phasc aufgefunden, noch durch Eindunsten der fl. Phaso 
erhalten werden. Durch Konzentrierung einer mit Zr gesatt. Lsg. von LiH(COO)2 
wurde jedoch ein Korper der Zus. 2 (COOLi )2 • ZrO(COO)2 ■ (COOH)2 • 7 H20  erhalten. — 
Mol. Zus. yon ZrO(COO)2, Alkalioxalat u. H 20  konnte nicht erhalten werden. Die 
beschriebcnen Korper werden durch Hydrolyse des ZrO(COO)2 gebildet. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 203 . 87—90. 6/7. 1936.) " Me c k b a c h .

Augustus Wadsworth und Mary C. Pangborn, Die Beaktion von Formaldehyd 
mit Aminosąuren. Vff. behandeln Glycin, Alanin, Łysin, Cystein, Asparagin- u. Glut
aminsaure, Histidin, Tryptophan, Arginin, Guanidin, Alanylglycin, Glycylalanin, 
Pepton u. rohes Diphtlierietoxin m it Formaldehyd. In den meisten Fallen kann gezeigt 
werden, daB dabei 2 Rkk. yor sieh gehen: eine rasch yerlaufende, umkehrbare u. eine 
langsamere, irreversible. Die Umkelirung der Rk. wurde in alkal. u. saurem Milieu 
versucht. (J. biol. Chemistry 116. 423—36. Nov. 1936.) B r e d e r e c k .

Max Becker, t)ber Betainchloroaurat. Die von E. FISCHER u. R. WlLLSTATTER 
angenommenen „modifizierten“ Goldmke des Olykokollbetains, G^H^O^NAuCl^ ■ 11/2 H 20  
mul G^H^O^NAuCli-2 H*0, existieren nicht. Es handelt sich vielmehr um Chloro- 
aurate, dio auf 1 Mol Goldchlorid mehr ais 1 Mol Betain cnthalten. Dies wurde durch 
den negativen Ausfall der W.-Best. u. die analyt. gefundenen Werte fiir C, H  u. N be- 
wiesen. Die Bldg. solcher bas. Chloroaurate laBt sich dadurch vermeiden, daB man bei 
der Darst. einen UberschuB an Goldchlorid in salzsaurer Lsg. anwendet. (Biochem. Z. 
2 8 8 . 348—50. 12/12. 1936.) B re d e re c k .

Albert Neuberger, Dissoziationskonstanten und Strukturen der Glutaminsiiure und 
ilirer Ester. Vf. bestimmt dio Dissoziationskonstanten von Glutaminsdure, Glutamin- 
sauredthylester, a- u. y-Glutaminsaurelialbester. E r gibt eine ąuantitatiye Erklarung fiir 
die Yerschied. Dissoziationskonstanten auf Grund yon Struktur-Ygll. der untersuchten 
Yerbindungen. Vf. zeigt, daB der Abstand der NH3+- u. der —COOH-Gruppe in der 
Glutaminsaure kleiner ist ais der Abstand der beiden COOH-Gruppen voneinander. Die 
Dissoziationskonstanten u. die isoelektr. Punkte hangen nicht nur von der chem. 
Stniktur ab. Eine Anderung der Dissoziationskonstante yon Proteinen hangt viol 
starker von konstitutionellen Faktoren ab ais von statistischen. — a -Athylester der 
N-Benzylcarbonylr/lutaminśaure, C^H^O^N, aus N-Benzylcarbonylglutaminsaureanhy- 
drid u. A. bei 125° im Rohr, F. 100°. — Daraus durch Red. in Ggw. yon Pd: a-Athyl
ester der Glutaminsaure C.H i:iOtN . F. 110°. — y-Athylester nach B erg-
m a n n  u. Ze r y a s . (Biochemical J . 30. 2085—94. Nov. 1936.) B r e d e r e c k .

I. W. Krotow, Ilerstdlung von Stanno- und Stannirhodaniden. Stannorlwdanid:
10 g SnCl2-2 H20  werden in 100 ccm A. mit 8,5 g KCNS in 100 ccm A. yersetzt. Dio 
Menge des ausgeschiedenen KC1 entsprach annahernd dem Umsatz:

SnCl2- 2 H„0 +  2 KCNS =  2 KC1 +  Sn(CNS)2 +  2 H 20  
Das F iltrat wurde unter LuftausschluB eingedampft. Es schieden sieh in der Kalte 
gelbliche Krystalle aus der Zus. Sn(CNS),> ■ {G2H-OH).2. Zers. sich beim Erhitzen unter 
Bldg. eines Sn-Spiegels. Rkk. mit HC1, NaOH, HgCl3 usw. wie bei SnCl2. — Stanni- 
rhodanid: 4 ccm wasserfreies SnCl4 in 40 ccm A. werden m it 13,6 g KCNŚ in 160 ccm 
A. yersetzt. Das auf 15 ccm cingedampfte F iltrat erstarrt in fl. Luft zu groBen gelb- 
liehen Krystallen. Bei langercm Stehen der eingedampften Lsg. scheidet sich ein nicht- 
krystailin. Nd. aus. Die Analyse des Filtrats cntspricht der Zus. Sn(CNS), ■ (G2HbOH)r  
Erhitzen fuhrt zur Zers. u. Bldg. eines Sn-Spiegels. (C. R. Acad. Sci., URSS [russ.: 
Doklady Akademii Nauk SSSR] 1934 . III. 603—08.) S ch ó n fe ld .

S. K. Ranganathan, Eine Synthese der cis- und lrans-d,l-l-Isopropylcyclopropan-
1,2-dicarbonsaure utul Versuche zur Spaltung der cis-d,l-Sdure. Ais Endprod. der Oxy- 
dation des Umbellulons isoliert-c T u t i n  (J. chem. Soc. [London] 8 9  [1906]. 1104) eine 
opt.-akt. zweibas. Saure, Umbellularsaure, F . 120—121°, [a]n =  —89,7° (in Chlf.), die 
von SEMMLER (Ber. d ts c h . chem. Ges. 41  [1908]. 3988 u . friiher) ais 1-Isopropylcyclo- 
propan-l,2-dicarbonsdure erkannt wurde. Verss., den Diiithylester dieser Saure nach 
O w e n  u . S im o n s e n  (vgl. C. 1 9 3 4 .1. 374 u . friiher) aus a-Isopropylacrylsaure u . Diazo- 
essigester in Ggw. von Cu-Bronze darzustellen, gelangen nicht; a's tJm se tzu n g sp ro d . 
wurde in der Hauptsache Cyclobulan-l,2,3,4-tetracarbonsauretetraathylester erhalten,
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ctwa 70°/o des Acrylsaureesters blicbcn unyerandert. Nach AuWERS u. Mitarbeitern 
(vgl. C. 1932 . II. 1625 u. friiher) lioforto a-Isopropylacrylsiiurcathylester m it Diazo
essigester S-Isopropyl-A1-pyrazolin-3,5-dicurbonsduredidthylester, der boi 200° unter 
N2-Vorlust ein Estergemisch (Kp.28144—148°) ergab, aus dom durch Hydrolysc in etwa 
35%ig. Ausbeut© trans-d,l-Isopropylcyclopropan-l,2-dicarbomaure erhalten wurde; der 
Rest bestand aus einem noch nicht naher untersuchtcn Gemisch ungesatt. Sauren, in 
dem dio Ggw. yon a-Isopropylglutaconsiiure zu erwarten ist. Dio trans-d,l-Siiurc liofcrto 
mit Acetylchlorid bei 180° das Anhydrid der cis-Sdure, das auch aus der ois-Saure selbst 
beim Erhitzen auf 150° erhalten wird. Zur Darst. der l-Sdme von TuTIN wurde die 
Spaltung der d,l-cis-Saure zuerst mit Brucin yorgenommen, woboi die d-Sdure in opt. 
reiner Form erhalten wurde. Dio iiber das Cinehonidinsalz dargestellto l-Sdure war 
nicht absol. rein (vgl. auch die inzwischen verdffentlichte Synth. der Umbellularsaure 
von R y d o n , J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 5  [1936]. 294).

V e r s u c h e .  a.-Bromisovaleriansduredthylester, aus Isovaleriansaure nach 
S c h l e i c h e r  (Liebigs Ann. Chem. 2 6 7  [1892]. 120), dio Isoliorung des intermediaren 
Bromsaurebromids ist nicht notwendig, K p.24 88—90°, (Z26., =  1,276, n d2B =  1,4465, 
[■R//]d =  43,71 (berechnet 43,83). — a-Isopropylhydracrylsduredthylester, aus yorigem 
mit Trioxymethylen ( B l a i s e  u . L u t t r i n g e r ,  Buli. Soc. chim. France [3] 33  [1905], 
648. 776), K p.,5 115—118°, n dJ* =  1,4300, d2\  =  0,9863, [R l\d  =  41,94 (berechnet 
42,32). — a.-Isopropylacrylsduredthylester, aus yorigem m itP 20 5 ( B la i s e  u . LUTTRINGER,
1. c.), Kp.a85 147—149°. — Dio Kondonsation des yorigen mit Diazoessigester ( +  Cu- 
Bronze) liefertc nach fraktioniorter Dest. eine Hauptfraktion vom Kp.2 85—100°, die 
boi der Verseifung Cyclobulan-l,2,3,4-tetracarbonsdure, F. 274°, lieferte; daneben entstand 
ein dickes Ol vom Kp.26 120—150°, das bcim Stelien nicht erstarrte u. gegen neutralos 
KMnO., unstabil war. — 5-Isopropyl-A1-pyrazolin-3,5-dicarbonsduredidthylester, 
Cj2H20Ó4N2, aus dom ungesatt. Ester mit Diazoessigester, dio Rk. wird durch Erwiirmen 
auf 70° in Gang gebracht, dann wird 18 Stdn. bei 55° gehalten, durch fraktionierto Dest. 
ein hellgelbes yiscoses 01, Kp., 158°, ?jrf3° =  1,4814; entfarbt kaltcs alkal. KMn04 
sofort. Mit Br in Chlf. erfolgte unter HBr-Entw. Entfiirbung, nach Entfernung des 
Chlf. im Vakuum wurde im Vakuum dest., wobci Zers. erfolgte, Hauptfraktion Kp.2 120 
bis 125° (der Ester war N-frei). Erhitzen auf 200° (1 Stde.) lieferte einen Ester vom 
Kp.28 144—148°, der zwar unstabil gegen alkal. oder neutralos KMnO., in der Kiilte war, 
jedoch in CS2 oder Chlf. kein Br aufnahm. — trans-d,l-l-Isopropylcyclopropan-l,2- 
dicarbonsdure, C8H 120 4, aus yorigom Ester (Kp.28 144—148°) mit wss.-methylalkoh. 
KOH, glanzende, rechteckigo Prismen aus W., F. 194—195°; aus den Mutterlaugen 
cin dickes yiscoses, gegen KMn04 unstabiles Ol vom Kp.4 140—170°. — cis-d,l-l-lso- 
propykyclopropan-l,2-dicarbonsaure, yorige lieferte mit Acetylchlorid bei 180° (3 Stdn. 
im EinschluBrohr) das Anhydrid der eis-Saure, Kp.4 113°; aus diesem mit sd. W . die 
cis-Siiure, Prismen des Monohydrats aus W ., F. 95° (Sintern bei etwa 85°), die wasser- 
freio Saure bildet Platten aus Bzl.-PAe., F. 124—125° (Sintern bei 121°). Beim Erhitzen 
auf 150° liefert sie das Anhydrid, gegen konz. HC1 u. verd. H N 03 ist sie stabil. p-Toluil- 
deriv., ClsH1;0 2N, aus dem Anhydrid mit p-Toluidin, Nadeln aus verd. A., F. 89°. — 
Spaltung der cis-d,l-Saure mit Brucin liefertc das Brucinsalz, C64H04O12N4 • 9 II20 , 
Platten aus W ., F. ca. 108°, [a]D80 =  — 25,63°; aus diesem die d-Sdure, Prismen aus 
Bzl., F. 118°, [o t]D 31 =  +87,7°, aus W . Nadeki des Monohydrats, F. ca. 83°, aus den 
Mutterlaugen wurde nur eine Saure mit hochstens —66,6° erhalten. — Spaltung der 
cis-d,l-Saure mit Cinchonidin ergab das entsprechende Salz, Nadeln aus W., F. 191° 
(Zers.), aus dem die akt. Saure mit [a]D31 =  —81,13° erhalten wurde; die l-Saure, 
Prismen aus Bzl., war opt. nicht ganz rein u. besaB F. 114°. (J. Indian chem. Soc. 13 . 
419—25. Juni 1936. Bangalore, Indian Inst. of Science.) SCHICKE.

S. K. R anganathan , Eine Synthese der cis- und trans-d,l-Isopropylcyclopropan-
1,2-dicarbonsdure und die Spaltung der cis-Sdure. Synthese der Umbellularsaure. Kurze 
Wiedergabe yorst. referiorter Arbeit. Nachzutragen ist die Angabe, daB dio chem. Eigg. 
u. dio Krystallformen der akt. cis-l-Isopropylcyclopropan-l,2-dicarbonsauren mit don 
von Tu t in  fiir die Umbellularsaure angegebenen iibereinstimmen. (Current Sci. 5. 
20. Juli 1936. Bangalore, Indian Inst. of Science.) SCHICKE.

A. Brodowitsch und I. Hecht, Zur Frage der Oewinnung von hochwertigem Benzol. 
Durch Behandeln von Bzl. m it Hypochlorit (Ca- oder Na-Hypochlorit) u. Dest. des 
gewaschenen Prod. gelingt es, ein sehr hochwertiges Bzl. herzustellen. So wurde ein 
Bzl. der Farbę 0,8, Bromzahl 0,28, S 0,085%, Siedegrenze 1° auf Farbę =  0, Brom- 
zahl 0,023, S 0,022%, Siedegrenze 0,5° gereinigt. Die Behandlung der Bzl.-Fraktion mit
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Hypochlorit liefert ebenfalls ein sehr hochwcrtiges Benzol. Dabei wird die Notwendig- 
keit der nochmaligen Rektifikation beseitigt. Ais negativ sind nur die CS2-Verluste 
zu bctrachten. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promyschlennost organitscheskoi Chimii]
2 . 215—18. Sept. 1936.) ( " S c h o n f e l d .

W. Th. Nauta und J. W. Dienske, Ober einige Mesitylenderimte. Bildung eines 
Athers aus Chlorid und M  ethylalkohol. Bei Ein w. yon Formaldehyd u. Salzsaure auf 
Mesitylen tretcn eine oder zwei CH2C1-Gruppen in das Mol. ein, unter Bldg. ran  I 
u. II (ygl. B l a n c , C. 19 2 3 . I. 1571). In  I besitzt das Chloratom unter dem Einfl. 
der Methylengruppen in 2, 4 u. 6 eine erhohte Rk.-Fahigkeit, die sich auch auf andere 
Substituenten erstreckt; z. B. liefert l'-Acetoxy-l,2,4,6-tetramethylbenzol (im Original: 
-benzen) beim Erwarmen m it methanol. Salzsaure ein Gemisch der l'-Methoxy- u. 
l'-Chlorverbindung. I  besitzt in S02-Lsg. eine elcktr. Leitfahigkeit von ungcfa.hr 
10-faeher GrSGe wie Benzylchlorid, so daB auch eine Erhohung der Dissoziation des 
Cl-Atoms in 1' anzunehmen ist.

V o r s u c h e .  1'-Chlor-1,2,4,6-tetramethylbenzol, CI0H i3C1 (I), Mesitylen in HC1 
(1,19) mit mol. Mengen 40%ig- Formol 6 Stdn. auf 65° erwarmen u. HC1 einleiten; 
obere Schicht in A. aufnehmen; fraktionieren. Kp.10 114—115°, F. 37°. X =  0,013. — 
1',3'-Dichlor-1,2,3,4,6-pentamethylbenzol, C,,H14C1, (II), Nebenprod. ais 2. Fraktion aus 
yoriger Rk.; Kp.ls <  125°; F. 105°; oder ahnlich aber mit 2 Moll. Formol. I u. II 
wirken auf der H aut blasenziehend. — l'-Acetoxy-l,2,4,6-tetramełhylbenzol, C12H10O2, 
aus I  in Eisessig +  Silberaeetat, 3 Stdn. auf dem W.-Bad. Kp.15 136—137°. — T-Oxy-
1.2.4.6-tetramethylbenzol, voriges mit 15%ig. Kalilauge 3 Stdn. auf dem W.-Bad. Aus 
A., F. 88—89° (vgl. C arke , Buli. Soc. chim. France 7 [1910]. 841). — l'-Methoxy-
1.2.4.6-tetramethylbenzol, Cn HlcO, I  m it n-methanol. Kalilauge 3 Stdn. kochen; Kp.15 
109—110°. — 1'-Athoxy-l,2,4,6-tetramethylbenzol, C12HlsO, analog dem vorigen; Kp.14 
114—115°. — l',3'-Diacetoxy-l,2,3,4,6-penta7nethylbenzol, C16H20O4, II, Eisessig u. 
Silberaeetat 4 Stdn. auf dem W.-Bad erwarmen; aus PAe., F. 91—92°. — 1',3'-Dioxy-
1.2.3.4.6-pentamethylbenzol, Cu H160 2, aus yorigem mit Kalilauge. Aus A. F. 188—189°.
— 1',3'-Dimethoxy-l,2,3,4,6-pentaniethylbenzol, C13H20O2, aus II mit methanol. Kali
lauge; 3 Stdn. W.-Bad; einengen u. in W. gieCen; Nd. aus PAe., F. 67,5—68,5°. — 
1',3'-Di(ithoxy-l,2,3,4,6-pcntanieiliylbenzol, C15H240 2, analog yorigem; F. 57—58°. 
(Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55. 1000—06. 15/11. 1936. Amsterdam, Univ.) H a n e l .

Tatsuo Yamanaka, Ober die Fdrbung von Anilin. Um geeignete Materialien fiir die 
App. bei der katalyt. Herst. yon Anilin zu finden, wurde yersucht festzustellen, unter 
welehen Bedingungen sich Anilin yerfarbt. Beim Versetzen yon Anilin mit wenig W. trat 
die Fiirbung in kurzer Zeit auf. In  Abwesenheit yon W. u. 0 2, also im Yakuum, wurde 
Anilin selbst durch Cu, das die gróCte yerfarbende Wrkg. aller Metalle hat, kaum ver- 
andert. Licht der Wellenlange 5100—3000 A bewirkte ebenfalls Verfarbung, bes. 
wirksam sind die Wellcnlangen 4975—4300 A. Unter N2 fand nur geringe Yerfarbung 
statt. Beim Aufbewahren yon Anilin bei 60° in Ggw. yon Ag, Al, Bi, Cu, Fe, Ni, Pb, 
Sb, Sn, Zn u. dereń Oxyden zeigte Cu die stiirkste yerfarbende Wirkung. Dies ist daraui 
zuriickzufuhren, daB Anilin auf Cu bes. stark korrodierend wirkt, da ein oder mehrere 
H-Atome in der Aminogruppe durch das Metali ersetzt werden. Sb, Sn u. Zn bewirkten 
keine Fiirbung. Eine Emulsion von dampfdest. Anilin lieB sich in Beriihrung mit 
Al-Platten oder Al-Spiralen leieht herstellen u. hielt sich mehrere Tage unyerandert. 
Dio gleichen Ergebnisse wurden bei Yerss. in gróBerem MaBstab bei Venvendung von 
Pb-, Sn- u. emaillierten Fe-App. erhalten. Anilin u. die Toluidine, Xylidine u. Anisidine 
iiben auf Ag-Salze eine reduzierende Wrkg. aus u. liefem mit Ag20  u. Ag2C03 schóne 
Ag-Spiegel. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 27. Nr. 573/75; Buli. Inst. physic. 
chem. Res. [Abstr.] 14 . 28—29. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) CORTE.

Carlo Musante und Raffaello Fusco, Alkylhypochloriie.' II. Mitt. Einmrkung 
au f Schiffsche Basen. (I. ygl. C. 1936 . II. 2341.) In  Fortsetzung der friiheren Verss. 
werden die Benzalderiw. des o- u. m-Toluidins, p-Xylidins, o- u. p-Anisidins, o- u. 
p-Phenetidins, des 5-Chlor-2-aminotoluóls u. 4-Chlor-2-aminololuols in ihrem Verh. gegen 
lerł. Amylhypochlorit untersucht. In fast allen Fallen werden chlorierte Aminę erhalten, 
nur beim p-Anisidin konnte mit Sicherheit die Ggw. des Amidins nachgewiesen werden, 
mit dem sich gleiehzeitig TriMoranisidin  bildet. Die Darst. des tert. Amylh ypochłońt-i 
wurde in der yorigen Mitt. (1. e.) beschrieben. — Zu Benzal-o-loluidin wird unter 
W.-Kiihlung eine Lsg. von tert. Amylhypochlorit in CC14 zugesetzt u. zunachst 12 Stdn. 
im Dunkeln gelassen; dann wird durch Dest. im Vakuum das Losungsm. e n tfe m t. Es 
entsteht neben kleinen Mengen Toluidin 5-Chlor-2-aminotoluol, nachgewiesen ais Acetyl-



1937. I . D s. P r Ap a r a t iy e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1675

deriv., C9H10ONC1, F. 141—142°, u. Benzoyl-o-toluidin, C,4H ,3ON, Nadeln, F. 141°. Die 
Mengen der Bk.-Prodd. andern sich je nach der Konz. des Hypochlorits u. der Temp. 
der Reaktion. — Aus Benzal-m-lol-uidin u. tert. Amylhypochlorit entsteht 2-Chlor-S- 
aminotoluol, C7H8NC1, F. 83—84°. — N-Benzal-p-xylidin liefert bei Einw. yon Hypo- 
chlorit 2,5-Dimethyl-4-chloranilin, C8HJ0NC1, Krystalle, F. 92°. Ace.tylde.riv., C10H 12ONCI, 
F. 177°. — 5-Chlor-2-benzalaminotoluol, gelbe Nadeln, F. 41—42°, liefert 5-Chlor-2-benz- 
aminotoluol, C14H 1;,ONCl, Nadeln, F. 170°. — Aus 4-Chlor-2-benzalaminotoluol, gelbe 
Blattchen, F . 88—89°, entsteht 4,5-Dichlor-2-aminotoluol, C7H7NC12, F . 99—100°; 
liefert beim Diazotieren u. Behandeln der Diazoniumlsg. mit CuCl 2,4,5-Trichlortoluol, 
C7H6C13, F. 82°. — N-Benzal-o-anisidin liefert mit tert. Amylhypochlorit 5-Chlor-2- 
aminoanisol, dessen Acelyldcriv., C9H 10O2NCl, F. 145°, yom Vf. zum Vgl. auf andere 
Weise dargestellt wurde. — N -Bmzal-p-anisidin liefert bei Einw. von tert. Amylhypo
chlorit wahrend der Dampfdest. Benzaldehyd u. Trichlor-p-anisidin, C7H eONCl3, Nadeln, 
F. 112°, das bei der Oxydation mit K-Bichromat Trichlorchinon, gelbe Nadeln, F. 165°, 
liefert. Femer wird bei der Rk. N,N'-Bis-[p-methoxyphenyl]-benzamidin, C21H 20O2N2, 
Nadeln, F. 126°, erhalten. Vff. haben die Verb. synthet. dargestellt aus Benzoyl-p- 
anisidin u. PC15, wobei das N-[p-Me(hoxyphenyl]-benzimidchlortd in gelben Krystallen, 
F . 56—62°, entsteht. Aus dieser Verb. entsteht in A. bei Zusatz yon p-Anisidin die 
Verb. yom F. 126°. — Benzal-o-phenetidin liefert ein Dichlor-o-phenelidin, C8H90NC12, 
F. 48°, dessen Konst. nicht festgestellt wurde. Aus Benzal-p-phenetidin u. tert. A m yl
hypochlorit konnte das Amidin nicht erhalten werden, es entstand ein Trichlor-p- 
phenetidin, C8HgONCl3, lange Nadeln, F. 89°, das bei der Oxydation Trichlorchinon 
lieferte. Bei der Rk. zwischen Benzaldehyd u. tert. Amylhypochlorit in CC14 entsteht 
Benzoylchlorid. (Gazz. chim. ital. 66. 639—48. Sept. 1936. Mailand, Turin, 
Univ.) F i e d l e r .

T. B. Grave, S. E. Harris und W. G. Christiansen, Phenylgnecksilbeniitrat 
und einige andere Phenyląuecksilbersalze. Phenylquecksilbcmitrat (II) zeigte nicht die 
erwartete hohe keimtotende, sondern nur keimhemmende Wirkung. Seino wss. Lsg. 
ist nicht yollig reizlos; dies wird auch durch Umkryst. aus A. nicht gemindert.

V e r s u c h e .  Phenylguecksilberacetat (I), Darst. nach D. R. P. 553280 (ygl. 
C. 1932. II. 4391), bzw. aus Hgn -Acetat in Eisessig u. thiophenfreiem Bzl., F. 146 
bis 147,5°. [Neben CeH^HgOCOCH,^.] — Phenylquecksilbemitrat, CeH5• HgOH• C„Hc • 
HgN03 (II), aus I  u. N aN 03-Lsg. (beides heiCe Lsgg.). Ausbeute 92,7%; nach Um
kryst. aus lieiBem A. F. 191—192,5° unter Zersetzung. Erfolgt die Umsetzung zwischen I 
u. NaN03 kalt in Ggw. von Pyridin, so fallt C9H6-HgN03'C5HsN, F. 182—183°, Aus
beute 50%. — Phenylquecksilberhydroxyd, C6H5HgOH (III), aus Phonyląuecksilber- 
chlorid (F. 250—251°) in 80-volum-%ig. A. u. uberschiissigem, friscli bereitetem 
Ag20. Umkryst. aus W., F. 224—225°. — Phenylquecksilberlactat, C6H5'Hg-C3II j0 3, 
aus III u. Milchsaurelsg., F. 160—161°. — Phenyląuccksilbergluconat, C6H5 • Hg • C6Hn O; • 
C6H5-HgOH, analoge Darst. (mit Gluconsaurelsg.), F. 171—172° unter Zersetzung. — 
Phenyląuecksilberphenohuljonat, CeH5-HgO-SO2>C0HJOH'C8Hj-HgOH, analoge Darst., 
Krystalle aus W., schwach rosa, F. 162—164° unter Zersetzung. — Plienyląuecksilber- 
oxybutyrat, Darst. wie yorst., F. 149—149,5°. (J .  Amor. pharmac. Ass. 25. 752—56. 
Sept. 1936. Brooklyn, N. Y., E. R. S q u ib b  & Sons.) D e g n e r .

G. Macdonald Bennett und Ralph L. Wain, Organische Molekiiherbindungen. II. 
(I. vgl. C. 1929. I. 2157.) Die Verss. von Moorf,, S h e p h e r d  u . Goo da ll  (C. 1931.
II. 1097) lassen keinen SehluB auf den tatsachlichen Umfang der Bldg. von M vv. 
[=  Molekiilyerbb.] zu, da die Isolierung einer festen Mv. zu sehr yon den Vers.- 
Bedingungen abhangt u. ihr Ausbleiben daher nicht sehr beweiskraftig ist. Der von 
SIoore, Sh e p h e r d  u . Go o dall  gefundene Einfl. von Substituenten auf den Umfang 
der Komplexbldg. ist mit den C. 1929. I. 2157 geauBerten Ansichten iiber den Mecha- 
nismus durchaus yereinbar. — Die friiheren Verss. iiber die Bldg. von Komplexen aus 
symm. Nitroyerbb., C6H3X2-N 02 (X =  COC1, CN, CO-NH2) usw. werden erweitert. 
An Stelle von CaH3X2-N 02 konnen auch symm. C6H3(COCl)3 u. C6H3(CN)3 in Kom- 
plexe eintreten. Ais Anzeichen einer Komplexbldg. betrachten Vff. das Auftreten 
einer Farbung beim Misehen der Lsgg. — Das Nitril, Amid u. Chlorid u. der Ester 
der 3,5-Dinitrobenzoesaure liefem leicht M yv., meist im Verhaltnis 1 :1 ; das Nitril 
yerbindet sich mit Benzidin sowie mit Fluoren, Diphenyl u. Anthracen im Verhaltnis 2:1; 
m diesen Verbb. sind 2 bas. Zentren bzw. 2 nicht direkt kondensierte Benzolkeme 
vorhanden. Das isomere 2,4-Dinitrobenzonitril gibt mit Basen u. KW-stoffen in Lsg. 
Farbungen, aber keine festen Yerbb.; die Bldg. einer Verb. 1 :1  mit /?-Naphthylamin
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folgt aus der F.-Kurve des bin. Systems. — Die Tendenz zur Bldg. von M w . fallt 
bei den einzelnen Verb.-Ivlassen in den Reiben COC1 >  C02 • CH3 >  CO-NH2; SO,Sl >  
S 02-CH3 >  SO-CHjj N 02 >  CN >  C02-CH3, also parallel mit den abnehmenden 
induktiven polaren Effekten der Substituenten, ab; die Stellung der N 0 2 gegeniiber 
CN deutet indessen auf eine Beteiligung eines elektromeren Effekts. — Die For- 
mulierung der M w, aus C6H3(CN)3 u. C0H3(COC1)3 stolBt auf einige Schwierigkeiten. 
Vff. nehmen an, daB in diesen Fallen die Bindung durch ein Kern-C-Atom des Acecptor- 
mol. erfolgt, so daB bei KW-stoff-Verbb. eine Bindung zwisehen C u. C, bei Amin- 
verbb. eine Bindung zwisehen C u. N entsteht. Diese Auffassung bietet zugleich eine 
Erklarung fiir dio besondere Bodeutung der N 02-Gruppe boi der Komplexbldg.; N02

q _  ____^  q _  wirkt nicht nur durch seinen polaren
j  +/ ~  \ _ j j /  j j  / '  \ _ + /  Einfl., sondom auch durch seine elek-

\ ..... /  \ o ~  \  /  \ n -  tromere Polarisation, dio sich ent-
sprechend I bzw. II auch in den Kern 

ausdehnt. CN kann nur durch den polaren Effekt wirksam werden.
V e r s u c h o .  3,5-Dinitrobenzoylchlorid, Nadeln aus CC14, F. 66—67°, Kp. 10 211 

bis 213°. 3,5-Dinitróbenzamid, F. 180—181°. Daraus mit P20 5 bei 200—210° 3,5-Di- 
nitrobemonitril, CTH30 4N3, gelbo Prismen, F. 127°. — 5-NitroisophthaIsduredicJilorid, 
C8H j0 4NC12, aus der Siiure (F. 246°) u. PC15, Krystalle aus CC14, F. 66—68°. Diamid, 
F. >  300°. Daraus mit P20 5 boi 240—245° 5-Nitro-l,3-dicyanbenzól, CaH30 2N3, Nadeln 
aus Amylalkohol, F. 205°. — Dio Darst. yon Trimesinsdure nach U llm a n n  u. Uz- 
BACHIAN (Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 1799) laBt sich durch gutes Riihren 
erheblich beschleunigen. Trichlorid, C9H30 3C13, mit PC15 erhalten, Nadeln aus kaltem 
PAe., F. 35—37°, Kp.,3 213°. Triamid, F. 365° (korr.; Zers.). Daraus mit P20 5 bei 
300—320° 1,3,5-Tricyanbenzól, C9H3N3, Nadeln aus Methanol, F. 261—263° (korr.). — 
NitrobenzQl-3,5-disulfomaure, durch 12-std. Kochen eines Gemisches von 60 g Benzol- 
m-disulfochlorid, 120 g 20%ig. Oleum u. 200 g H N 03 (D. 1,5). Nitrobenzol-3,5-disulJo- 
eldorid, aus der Siiure u. PC15, F. 93°. 5-Nitroj>henylen-l,3-dithiol, aus dem Chlorid 
u. H J  (D. 1,7) in Eisessig. Braunes Pulver, F. 140—150° (Zers.). 5-Nitro-l,3-bis- 
methylmercaptobcnzol, CfiH90 2NS2, aus dem vorigen u. (CH3)2S04 in wss. alkoh. KOH, 
gelbliche Nadeln aus A., F. 92°. Gibt mit H20 2 in kaltem Eisessig 5-Nitro-l,3-bis- 
meihybidfinylbenzol, C8H90 4NS2, F. 176—185° (wahrscheinlich Gemisohe yon Stereo- 
isomeren), mit viei H20 2 in sd. Eisessig 5-Nitro-l,3-bismethylsulfonylbenzol, C8H9OeNS2 
Nadeln aus verd. Essigsaure, F. 214°. — Die folgenden M w . haben, soweit nicht 
anders yormerkt, die Zus. 1: 1; es sind nur die tatsaehlich isolierten aufgefiihrt. Verbb. 
von 3,5-Dijiilrobenzoesduremełhylester mit oc-Naphthylamik (III), tiefrote Nadeln, F. 120°; 
mit jS-Naplithylamin (IV), orange Nadeln, F. 88—90°; mit Benzidin (V), schwarze 
Tafeln, F. 99—102°; mil p-Toluidin (VI), tiefrote Prismen, F. 72°; mit Naphthalin (VII), 
citronengelbe Nadeln, F. 77—80°; mit Acenaphthen (VIII), gelbe Nadeln, F. 85—87°; 
mit Phenanthren (IX), citronengelbe Nadeln, F. 117—119°; mit 1,3ć-Trimethozy- 
benzol (X), gelbe Nadeln, F. 71—73°. — Verbb. von 3,5-Dinilrobenzonilril mit III, dunkel- 
rotę Nadeln, F . 166—169°; mit IV, tiefrote Nadeln, F. 109—113,5°; mit 2 Moll. 
schwarze Nadeln, F. 161—163°; mit Dimethylanilin (XI), purpurroto Tafeln, F. 71 
bis 73°; mit Anilin  (XII), orangerote Nadeln, F. 87°; mit VI, purpurrote Nadeln, F. 96 
bis 98°; mit VII, gelbliche Nadeln, F. 123°; mit VIII, gelbo Nadeln, F. 148—150°; 
mit IX, gelbe Nadeln, F. 107—108°; mit 2 Moll. Fluoren (XIII), gelbo Tafeln, F. 128 
bis 130°; mit 2 Diphenyl, gelbo Nadeln, F. 96—99°; mit 2 Anthracen (XIV), orange 
Tafeln, F. 151—153°; mit X, citronengelbe Nadeln, F. 81—82°; mit Toluol, gelbe 
Krystalle, schm. boi 41—94°; mit Mesityhn, citronengelbe Krystalle, F . 92—97°. — 
Vcrbb. von 3,5-Dinitrobenzoylchlorid: mit VII, gelbliche Nadeln, F. 127°; mit VIII, 
gelbe Nadehi, F. 149—151°; m it XI, rote, unbestandige Krystalle; mit XIV, orange
rote Nadeln, F. 130—151°. — Verbb. von 3,5-Dinitrobenzamid: mit III, scharlachrote 
Nadeln, F. 149°; mit VIII, gelbe Nadeln, F. 148—150°. — Verbb. von 5-Nitro-l,3- 
dicyanbenzól: mit III, tiefrote Nadeln, F. 147—149°; mit IV, dunkelrote Nadeln,
F. 105—107,5°; mit 2 Moll. V, schokoladebraune Tafeln, F. 173°; mit V I ,  tiefrote 
Nadeln, zers. sich beim Aufbewahren, F. 62°; mit V III, gelbe Prismen, F. 156—160°; 
mit XII, roto Prismen, schm. bei 95—170°. — Vcrbb. von 5 -Nilroisophthalsduredichlorid. 
mit VIII, grunlichgelbe Nadeln, F. 139—143°; mit IX , gelbliche Krystalle, F. 134 bis 
137°; mit XIV, goldgelbe Nadeln, schm. bei 122—154°. — Verbb. von 5 -Nitro-l,3-bis- 
methylsulfonylbenzol: mit III, rotbraune Tafeln, schm. bei 139— 172°; mit X II, dunkel
rote Prismen, F. 126°. — Yerbb. von 1,3,5-Tricyanbenzol: mit III, dunkelgelbe Nadeln,
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i'. 165—167°; mit V, gelbbraune Tafeln, F. 168° (Zers.). — Verbb. von Trimesinsaure- 
trichlorid: mit VII, fast farbloso Krystalle, F. 97—101°; m it V III, citronengelbe Nadcln, 
F. 134— 137°; mit IX, gelbe Nadeln, F. 129—131°; mit XI, scharlachrote Nadcln, 
schrn. bei 34—82°; mit X III, gelbe Nadeln, F. 75—77°; mit XIV, orangegelbe Nadeln, 
schm. bei 120—152°. — Therm. Analyse der Systeme 1,3,5-Tricyanbenzol-Anthracen 
(Eutektikum bei 186,7° u. 63 Mol.-% Anthracen) u. 2,4-Dinitrobenzonitril-(J-Naphthyl- 
amin (Verb. 1 :1 , F. 135°; Eutektika bei 90,3° u. 74,4°, 23 u. 84 Mol.-% Nitril) s. 
Original. (J. chem. Soc. [London] 1936- 1108—14. Aug.) O s te r ta g .

G. M acdonald B ennett und R alph L. W ain, Organische Molekiilverbindungen.
III. Verbindungen von Phenolen mit einigen synthetisclien cyclischen Oxyden. (II. ygl. 
yorst. Ref.) Cineol (IY) bildet bestandige Mvv. m it Phenolen ( B e l l u c c i  u . G r a s s i ,  
Gazz. chim. ital. 4 3  [1913]. 712). Diese Eig. kann sowohl auf eine bes. Aktivitat des 
O-Atom ais auch auf allg. Struktureigentiimlichkciten zuruekgcfuhrt werden. Infolge 
der Bindung des O-Atoms an 2 tert. C-Atome u. seiner Eig. ais Ringglied, durch dio 
die bas. Eigg. erhoht werden, ist zu erwarten, daB das O-Atom leicht Elektronen ab- 
gibt. AuBerdem wird die Bldg. cines stabilen Krystallyerbands durch die Starrheit 
des Ringsystems u. die kompakte Lage der tert. C-Atomgruppen zweifcllos erleichtert. 
Um diese Annahmen nachzupriifen, untersuehten Vff. einige cycl. Oxyde auf ihr 
Verh. gegen Phenole. Dio angewandten Verbb. I, I I  u. III  wurden aus Phthalsaure-, 
Diphensiiure- u. /i-Phenylglutarsau redimethylester durch Ein w. von uberschussigcm 
CHj-MgJ u. Behandlung der entstandenen Glykole mit 60—70% ‘g- H2S04 erhalten; 
das Oxyd aus Phenylbernsteinsaureester ist infolge seines niedrigen F. fiir dio Unters. 
ungeeignet; Camphersaurediathylester liefert keine einheitlichen Prodd. Die Oxyde 
liefem keine Verbb. mit HCI, BF3 oder HC10,„ wohl aber mit Phenolen. Nach der 
therm. Analyse gibt I  mit a-Naphthol, p-Brom- u. p-Jodphenol, Brenzcatechin 
u. p-Xylenol Verbb. 1 :1 , mit /3-Naphthol u. Resorcin Verbb. 2 :1 , yerbfndet sich 
aber nicht mit 2,4,6-Trichlor- u. Tribromphenol, Phenylessigsiiure u. o-Toluylsaure.
III gibt Verbb. mit a-Naphthol (1: 1), Brenzcatechin (1: 1) u. Resorcin (2: 1), yerbindet 
sich aber nicht mit /3-Naphthol. I I  gibt eine unbestandige Verb. mit a-Naphthol (2:1) 
u. reagiert nicht mit Brenzcatechin. Diese Verhiiltnissc zeigen, daB die Mvv. haupt- 
sachlich durch eine Bindung zwisehen dem 0xyd-0 u. dem phenol. OH zustande 
kommen; daneben wird die Zus. der festen Komplexe teilweise durch Krystallgitter- 
krafte bestimmt. Die Schmelzdiagramme deuten ferner auf dio Existcnz von Verbb. 
in der fl. Phase. Eine Berechnung nach VAN La a r  ergibt, daB die Komplexe aus I 
u. a-Naphthol bzw. p-Bromphenol beim F. zu 58% bzw. zu 40% dissoziiert sind.

j  C h ^ c (c h ^ o  i i  °« h <-c <c h ^ 0
° A < C (C H ,)> °  Ó,Hł »C(CHs)a

m  it  hc^ c| = c| ^ o.ch,

V e r s u c h e .  Tetramethyl-o-xylylenglykol, aus Dimethylphthalat u. 8 Moll.
0H3• MgJ in sd. Bzl. Nadeln aus Bzl., F. 166°. F uhrt man die Rk. in A. aus, so erhalt 
man eine Verb. C',,//140 2, F. 108—111°, in der wahrscheinlich der Ketonalkohol 
CH3• CO• C6H4• C(CH3)2• OH yorliegt. a,a,a ',a.'-Tetramethylphthalan, C12HleO (I), aus 
fetramethyl-o-xylylenglykol u. 600/oig- H 2S04 bei 50—60°. Schwach campherartig 
riechende Nadeln aus vcrd. A., F. 71—72°. Durch therm. Analyse (s. Original) wurden 
nachgewiesen: Verb. mit a-Naphthol, F. 92,6°, mit fi-Naphthol (2 :1), F. 79,3°, mit 
P-Bmnphenol, F. 54,3°, mit p-Jodphenol, F. 51,8°, mit Brenzcatechin, F. 85,5°, mit 
Resorcin (2: 1), F. 88,5°, mit p-Xyle?iol, F. 40,5°. Die Systeme mit 2,4,6-Trichlor- u.
Tribromphenol, Phenylessigsiiure u. o-Toluylsaure zeigen Eutoktica (F. ca. — 10°, 
38,1°, 37,0°, 49,3°). — 4-Phenyl-2,6-dimethylheptandiol-(2,6), C15H140 2, aus /3-Phenyl- 
glutarsaurcdimethylester u. 8 Moll. CH3-MgJ in sd. A. Tafeln aus PAe., F. 70—71°.
4-Phenyl-2,2,G,6-tetramethyltetrahydropyran, C15H220  (III), aus dem yorigen u. 70%ig. 
H2SO., bei 65°. Prismen aus verd. A., F. 57,5°. Gibt Verbb. mit a.-Naphthol, F. 68,9°, 
mit Brenzcatechin, F. 77,9° (unbestandig) u. mit Resorcin (2:1), F. 67,5°; das Syst. 
mit fl-Naphthol zeigt Eutektikum bei 37,3°. — 3-Phenyl-2,5-dimcthylhexandiol-(2/>), 
Cj4H220 2, aus Phenylbernsteinsauredimethylester u. CH3-MgJ. Nadeln aus PAe., 
*■ 61—62°. Gibt mit 70%ig. H2S04 bei 30—40° 3-Phenyl-2,2,5,S-tetramethyltetrahydro- 
f>lran, C14H20O, Tafeln aus verd. A., F. 39—40°. — 2,2'-Bis-a.-oxyisopropyldiphenyl, 

isR2z02, aus Diphensauredimethylester u. 8 Moll. CH3 • MgJ in sd. Benzol. Krystalle
XIX 1. " 108
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aus Mothanol, F, 139°. Oxyd ClHI l20O (II), aus dem Vorigen u. 70%ig. H„SOj bei
25—30°. Prismon aus Methanol, F. 90—91,8°. Gibt mit a-Naphlhol eine unbestandige 
Yerb., F. 7G°, mit Brenzcałechin ein Eutektikum, F . 73,8°. (J. chem. Soc. [London] 
1936 . 1114—20. Aug. Sheffield, Univ.) Os t e r t a g .

P. P. Schorygin und S. A. Shoblinskaja, Einfiihrunq der Chlormethylgruppe 
in o-Nitroanisol und Toluol. Die Kondensation von o-Nitroanisol m it Paraformaldehyd 
unter Durchleiten von trockenem HC1 ergab 4-Methoxy-3-nitrobenzylchlorid. Ein Vers., 
die CH2C1-Gruppe in Toluol einzufuhren, unter Bcstrahlen der sd. Toluoldampfe, fiihrte 
nur zur Bldg. von Ditolylmelhan u. geringerer Mengen einer hochsd. Verb., Kp.20 2 40 
■bis 245°. Bei Durehfuhrung der Rk. in fl. Phase wurden o- u. p-CH3 ■ CaIl4 ■ ĆHSJl 
erhalten, welche bei der Oxydation Phthal- u. Terephthalsaure lieferten.

V e r s u c h e .  4-Methoxy-3-nitrobenzylchlorid, N 0 2(CH30)C„H3CH2C1, erhalten 
durch 4-std. Einleiten von trockenem HC1 in 1 Mol. o-Nitroanisol (Kp. 140—145°),
1 Mol. Paraformaldehyd u. 0,06 Mol. (vom CH20) ZnCl2 u. Bzn. bei Kaumtemperatur. 
Das Gemisch wurde dann 5—6 Stdn. bis auf 85° erhitzt. Nadeln, F. 86°. Aus dem 
Rk.-Prod. wurde noch eine Verb. C16Hu O0N2, F. 168°, isoliert. Yerseifung der Verb. 
vom F. 86“ durch Erhitzen mit H20  ergab HOCH2-C8H3(OCH3)NO,, F. 69—70°. Die 
Oxydation des Alkohols (2 g) mit 5 ccm HNOa (1,4) u. 50 ccm H20  beim Kp. wahrend
2 Stdn. ergab 4-3feihoxy-3-nitrobenzaldehyd, F. 85°. 2,3 g des Alkohols wurden in
20 g 10%ig. NaOH gelost u. in der Warme mit der theoret. Menge 3%ig. KMn04- 
Lsg. zu 4-Mellwxy-3-nitrobenzoesdu.re oxydiert; F. 191—192°. Letztere wurde (15 g) 
durch Erhitzen mit 22,5 g Sn u. 45 ccm konz. HC1 wahrend 2 Stdn. usw. zu 4-Methoxy-
3-aminobenzoesdure, F. 199—202°, reduziert. Die Aminoverb. wurde diazotiert u. mit 
SnCl2 +  NaOH unter Kiihlen usw. in  Anissaure verwandelt. — In  einer Vorr. zur 
Chlorierung von Toluol nach KuRSSANOW wurde CH20-Dampf u. HC1 eingeleitct; 
im Kolben, der mit einer 3000 Kerzenlampe bestrahlt wurde, befanden sich 360 g 
Toluol u. 70 g ZnCl2; Bk.-Temp. 106— 128°. Es bildeten sich 30 g Ditolylmelhan, 
Kp.20 163—165° u. 5 g eines Prod. vom Kp.20 240—245°. In  fl. Phase ergab die 
Kondensation des Toluols m it CH20  +  HC1, durchgefuhrt analog der Anisolkonden- 
sation, o- u. p-CH3 ■ GeH4 • CH./Jl, nachgewiesen durch Verseifen zu den Carbinolen 
u. Oxydation m it KMn04 zu den Phthalsauren. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 6 . (68.) 1578—82. 
1936.) S ch ó n fe ld .

Gyozó Bruckner jr., Uber eine neue Syntliese von cc-arylierlen fi-Hydroxylarnino- 
und fl-Aminopropanolen. Inhaltlich ident. mit den C. 1935. II. 1349 u. 3096 referierten 
Arbeiten. (Magyar Chem. Folyóirat 42. 82—97. 1936. Szeged, Ungarn, Univ.-Inst. 
f. organ. u. pharmazeut. Chemie. [Orig.: ung.; Ausz.: dtseh.]) S a i l e b .

Earl Jordan und Charles R. Hauser, Die Umwandlung von Aldoximen in  Carlon- 
sduren durch heifles Alkali. Die Eliminierung von Wasser aus Aldoximen. In 2-n. 
NaOH-Lsg. bei 97—100° werden gewisse /J-Aldoximc langsam in Gemische der ent
sprechenden Carbonsauren, der a-Aldoxime u. NH3 verwandelt; die a-Oxime gehen 
viel langsamer in die Carbonsauren uber. Da diese Carbonsauren wahrscheinlicli uber 
aus den Aldoximen intermediar durch Eliminierung von W. gebildete Nitrile en tstehen , 
so verlieren offenbar /3-Aldoxime leichter W. ais ihre a-Isomeren (vgl. hierzu B r a DY,
C. 1935. I. 2338), doch kann diese Rk. nicht zur Unterscheidung eines Paares geometr. 
isomerer Aldoxime angewandt werden, da unter den Bedingungen, die zur Elinn- 
nierung Yon W. fiihren, ein betrachtlicher Teil des /?-Aldoxims in das a-Isomere ver- 
wandelt wird. Die Y óllige Umwandlung von )5-3,4-Methylendioxybenzaldoxim in das 
a-Isomere erfordert unter diesen Bedingungen 6—9 Min., die yon /?-4-M ethoxybenz- 
aldoxim etwa 4 Stunden. Da prakt. reines a-Benzaldoxim oft ais Ol erhalten .wird, 
bestehen die nach 4 Stdn. aus a- u. /3-Benzaldoxim erhaltenen Prodd. w ahrscheinlicli 
aus fast reinem a-Aldoxim; andererseits werden a- u. /?-Furfuraldoxim offenbar in 
Gemische der beiden Isomeren ubergefiihrt. Zum Beweis, daC die Bldg. der Carbon- 
saure durch die Ggw. des Alkali bedingt ist, wurde /?-3 ,4-M ethy lend ioxybenzaldoxm i
m it W. allein 4 Stdn., m it Dioxan-W. 9 Min. auf 97—100° erhitzt; in keinem Falle 
wurde Nitril oder Carbonsaure aufgefunden, es wurde lediglich ein Teil des /?-Aldoxinis 
in das a-Isomere umgewandelt.

V e r s u c h e .  Etwa 2 g  Aldoxim wurden in 50 ccm 2-n. NaOH getóst u. aut 
sd. W.-Bad auf 97—100° erwarmt. Wenn Saure in betrachtlicher Menge entstand, 
war NH3 in den Dampfen leicht nachzuweisen. Nach bestimmter Zeit wurde die Lssę- 
abgekiihlt u. mit C02 gesatt.; das ausfallende Oxim wurde abfiltriert u. das Filtrat
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zur Entfernung des in Lsg. befindliehen Oxims mit A. extrahiert. Das F iltrat wurde 
sodann mit HC1 angesauert, die gefallte Carbonsaure abfiltriert u. das F iltrat mit A. 
extrahiert. Die Peodd. wurden nach dem Trocknen durch Misch-F. identifiziert. Fol- 
gende Oxime wurden umgcsctzt: cc- u. P-3,4-Methylendioxybenzaldoxim, F. 110 bzw. 
146°; a- u. jl-Benzaldoxim, F. 35 bzw. 132°; a-u. fi-4-Methozybenzaldoxim, F. 64 bzw. 
133°; a- u. fl-3-Nitrobenzaldoxim, F. 123 bzw. 123°; a- u. fi-Furfuraldoxim, F. 76—76 
bzw. 89—91°. Bzgl. der Einzelheiten der Vers.-Bedingungen u. Ergebnisse muB auf 
das Original verwiesen werden. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1304—05. 7/7. 1936. Dur- 
ham, N. C., Duke University.) Sc h ic k e .

R. C. Shah und M. C. Laiwalla, Eine Synthe.se des y-Resorcylaldehyds. Die 
Synthese des y-Resorcylaldeliyds wurde nach I—IV bewerkstelligt. 2,4-Dioxy-3- 
aldehydobenzoesauremethylesler (II), das Prod. der GATTERMANNschen Rk. des /?-Re- 
sorcylsauremethylestors (I; vgl. Sh a h , C. 1935. II. 501) wurde mit verd., kaltem Alkali 
zur freien Saure (III) verseift, die beim Erhitzen mit W. im EinschluBrohr auf 100 
bis 110° zum y-Resorcylaldehyd (IV), F. 155—156°, decarboxyliert wurde; Ausbeute 
30%. Die Konst. des Aldehydesters II wurde durch G’LEMMENSEN-Red. u. folgende

CHO CHO CHO
H O ^N O H  H O ^ N gE H O ^ O H  H D ^ N o K

Ix /̂ JC00CHJ I^^JCOOCH, l^^JcOOH
partielle Methylierung bewiesen, wobei der bekannte 2-Oxy-3-methyl-4-methoxybenzoe- 
sduremethylester (vgl. J o n e s  u. R o b e r t s o n , C. 1932. II. 1178) entstand. (Current 
Sci. 5 . 197—98. Okt. 1936. Andheri, Bombay, Ismail College u. Bombay, Royal Institute 
of Science.) SCHICKE.

Howard W. Post, Die Rcaktion von Benzoylchlorid mit gewissen aliphatischen 
Orthoestern und Acetalem. Die fruheren Unterss. von B l a is e  (C. 1905. I. 1082) iiber 
die Einw. von Benzoylchlorid auf Alkylortlioformiat in Ggw. von MgJ2 werden be- 
statigt. Eine analoge Rk. findet auch in Abwesenheit von anorgan. Salzen statt, 
z. B. mit n-Propylorthoformiat:

HC(OC3H,)3 +  C„Hc-CO-Cl =  C3H,C1 +  HC02C3H, +  c 6h 5-c o 2c 3h t - 
Dio Ausbeuten an Alkylbenzoat fallen mit waehsondem Radikalgewicht von C3H, -> 
C)H9 -> CSHU. Bei Anwendung von MgJ2 werden groBe Mengen Halogenwasserstoff 
cntwickelt. Auch schoint sich zunachst eine Addilionsverb. zu bilden, die beim Auf- 
losen von MgJ2 in n-Propylorthoformiat ais schweres, bei Raumtemp. stabiles, rotes 
01 erhalten wurde u. in gleicher Weise reagiert. Nach neueren Anschauungen durftc 
der Verb. aus Orthoameisensaureester u. ilg.J2 die Formel

[(C2H 50)2CH-0(C2H5) -> Mg +  (C2H5)0-CH(0C2H5)2]++ +  2 (J)“ 
zuzuschreiben sein. — Die Rk. von Benzoylchlorid m it Aeetalen erfolgt analog unter 
Bldg. von Alkylbenzoat u. Chlorather. Auch hierbei sind anorgan. Salze nicht not- 
wendig (vgl. B l a is e , 1. c.). Dio Benzoatausbeuten waren beim Athyl- u. n-Propyl- 
acetal befriedigend u. wenig unterschiedlich, viel geringer dagegen beim Formaldehyd- 
diathylacetal, wo eine betrachtliehe Polymerisation beobachtet wurde. Dio Bldg. von 
Formaldehyd durch W. kann durch Zers. des gebildeten Chlorathers erklart werden.
— n-Butylorthoformiat, nach der fiir die Darst. der Propylyerb. angewandten Meth. 
(ygl. P ost u . E r ic k s o n , C. 1933. II. 2971). Kp.40 148—149°, n Dsa =  1,4177,
D.23,54 0,865. (J. org. Chemistry 1. 231—35. Juli 1936. Buffalo, Univ.) B ock .

J. A. Kundargi, Y. M. Chakradeound S. V. Shah, Die Einwirkung von Thionyl- 
morid auf Ester der Salicylsaure in Oegenwart von Katalysatoren. Wie H i r v e , JADHAV 
u . Ch a k r a d e o  (vgl. C. 1935. I I .  214 u. friiher) zeigten, wirken Cu u. seine Chloride 
bei der Einw. yon S2C12 oder SC12 auf Salicylsaureester ais Katalysatoren, wahrend 
sie bei der Rk. mit SOCl2 in molar. Verhaltnis angewandt werden muBten; es entstanden 
Prodd. des Typus (C6H3OH-COOR)2S mit R  =  CH3, C2H5 usw. Es wurde an- 
genommen, daB SOCL zunachst in S2C12, SC12 u. S 02 umgewandelt wurde, wobei auch 
das Cu an der Rk. teilnimmt; dio beiden erstoren reagieren dann mit den Estern der 
Salicylsaure in obiger Weise. Bei der Unters. fast aller Metalle oder ihrer Chloride 
auf ihre katalyt. Wirksamkeit bei der Rk. zwisehen SOC1, u. Salieylsaureestem zeigto 
sich, daB von ihnen Zn- u. Fe-Staub u. die Chloride des Zn, Fe, Sn, Bi u. Sb zufrieden- 
stellend wirken, wobei 0,1—0,2  g geniigen. Das besto Rk.-Vorhaltnis sind 2 Mol SOCL, 
auf 2 Mol Ester, obwohl nur 1 Mol SOCl2 an der Rk. teilnimmt u. das 2. mit der 
entwickelten HĆ1 entweicht. Bei der Rk., die bei Raumtemp. in etwa 6 Stdn. be- 
endet ist, entstehen die gleichen Thioather, die von H i r v e , J a d h a v  u. C h a k r a d e o

108*
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erhalten wurden u. in keinem Fali fiel S aus. Die Rk. scheint nach SOCl2->- S +  O +  2C1 
zu verlaufen, woboi die beiden Cl-Atome mit den beiden H-Atomen der Benzolringe 
unter Bldg. von HC1 reagieren, S die Stelle der beiden H-Atome einnimmt u, O ais 
soleher in Freiheit gesetzt wird:

2C„H4-OH-COOR +  SOCl2 +  (CęH.-OH-COOR^S +  2 HC1 +  O. 
Sauerstoff konnte jedoch weder ais Gasnocli inForm  von S 02C12 (SOCL +  0->- S02C12) 
naehgewiesen werden u. es ist móglich, daB er zur Oxydation organ. Substanzen ver- 
braucht wird, zumal die Ausbeuten nie mehr ais 73% betrugen. Die Katalysatoren 
wirken in doppelter Weise, indem sie zunachst SOCU in SC12 u. O yerwandeln u. dann 
die Rk. zwischen S2C12 u. den Estern bewerkstelligen. Auch bei der Einw. von SC12 
auf den Methyl-, Athyl- u. Phenylestor der Salicylsiiure, sowie auf dio freie Saure selbst, 
entstanden in Ggw. dieser Katalysatoren unter HCl-Entw. dio gloiehen Prodd., ein 
Boweis fiir dio oben geauBorte Ansicht. Mit SOCl2 reagiert froie Salicylsaure nicht in 
glcicher Weise wie Sćl», yiolleicht weil es eine dehydratisierende Wrkg. auf die o-stiin- 
digen OH- u. COOH-Gruppen ausiibt. Gegon diese Wrkg. ist Schutz der COOH- 
Gnippe durch Veresterung notwendig, der im Falle des nicht dehydratisicrend wir- 
kenden SCI, entbehrlich ist. (Current Sci. 5. 198. Okt. 1936. Kolbapur, Rajaram- 
Collego.) " SCHICKE.

M. Tiffeneau, Molekulare Umlagemngen unter Ringverengerung in der hydro- 
aromatisclien Reihe. Zusammenfasscndo Darst. der Ergebnisse der Arbeiten des Vf. 
iiber die Somipinnkolin-, Hydrobenzoin- u. Semihydrobenzoinumlagerungen von 
Halogenhydrinen u. Epoxyden unter bes. Beriicksichtigung der Umlagerungen yon 
Verbb. der hydroaromat. Reihe, die zum Teil unter Ringyerengcnmg yerlaufen. Am 
Bcispiel des auf yerschied. Wegen dargestellten l,5-Dimethyl-2-chlorcyclohexanol-l wird 
gezeigt, daB ncben den schon bekannten Bedingungen auch die raumliche Lagerung 
von Cl- u. OH-Gruppe zueinander einen Einfl. auf den Verlauf der HCl-Abspaltung 
ausiibt, indem die anschlieBende Isomerisation entweder unter Ringyerengerung oder 
-erhaltung oder beidem zugleich stattfindet. Aus den Vers.-Ergebnissen folgt weitcr, 
daB die Bldg. von AlkyIcycIohexanonen durch Einw. von Organomagnesiumvcrbb. 
auf die cntspreohenden Chlorcyclohexanone, die im Endeffekt eine Austauschrk. dar- 
stellt, folgenden Umweg unter Semipinakolinumlagerung nimmt:

—CHCl ,—CHCl ,—CH CH(CHS)

( i -f- JMgCHł v — MkJC) . \  -----^ !
L L o ------------- *  U < g x  ' - c = o

(Congr. int. Quim. pura apl. 9. IV. 215—28. 1934.) E u g e n  M u l l e r .
W illiam Sage Rapson, Die Reaktionen von CycIohexanon-2-carbonsduredthyleskr 

und Cyclope7itanon-2-carb<msdureathylester mit ungcsdttigten Methylketonen. Die K-Verb. 
des Cj,clohexanon-2-carbonsaureathylesters kondensiert sich mit ungesatt. Methyl- 
ketonen ahnlich wie dio Ka-Verb. des Cyclohexanons (vgl. R a p s o n  u. ROBINSON, 
C. 1936 . I. 83), wobei Verbb. der Formel 1 erhalten werden. (Mesityloxyd u. Acetyl- 
cyclohexen gaben jedoch die R k . nicht.) Bei Zusatz einer Mischung des Esters mit 
Athylidenaceton zu einer gekiihlten Lsg. von K  in trockenem A., 12-std. Stehen, \er- 
dtinnen mit W., Ansiiuem u. Extraktion mit A. erhalt man 2-Keto-4-methyl-Au9-octalin- 
10-carbonsduredthylester, C14H 20O3, (I ,  R  =  CH3). Aus PAe. Nadeln, F. 76°. — Ent- 
spreehende 4-Phenylverb., C]9H„,03, (I, R  == C6H5), analog mit Styrylniethylketon.

CH, CH “ CH, CH, CH, CH.
H .C j^^ę^S J^C Ó  H .^ -^^C O  CO H.Cj^^COjH

1 1 ■" -  -J__
CO

_ A'H, u  H,C-------- C \ / C n ,  111 HSC-------- C H \ /C H ,
CH, I CHE | CHR I CHB

CO2C1H* CjHsOłC CsHsOjC
Aus PAe. oder A. Prismen, F. 150°. — 4-p-Methoxyphenylverb., C20H240 4 (I, R 
C6H4-OCH3), mit Anisylidenaeeton. Aus PAe. u. Methylalkohol Nadeln, F. 112—113 . 
Wird auch bei liingerem Sieden von konz. Alkali u. konz. Sauren nicht angegriffen. -~ 
Analoge Rk. der K-Verb. des Cyclopentanon-2-carbonsiiureathylesters mit Styryl- 
methylketon fiihrt mcht zu einem Cyclohexanonderiy., sondem in alkoh. Lsg- zu 
OL-(y'-Keto-aL'-phenyl-n-butyl)-adipin$duremonodthylester, C18H240 5, (III, R =  CSH5). Aus 
Methylalkohol Nadeln, F. 126,5—127,5°. Aus Essigsaure kryst. eine 2. Form vom 
F. 110—111°. Methylathylester, C19H260 6, aus dem Na-Salz von III u. Methylsulta 
in wss. Methylalkohol. Tafeln, F. 103—104°. Beide Ester liefern beim Yerseifcn mi
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Alkali dio entsprechende Sdure C'16/ / 20O5, dic in 2 stereoisomeren Formcn auftritt. 
Trennung durch fraktionicrte Krystallisation aus verd. Essigsiiure u. wss. A. Das 
weniger łosi. Prod. bildet hexagonale Prismon, F. 173—174°, das losliohero Prismen 
vom F. 231—232°. — Bei Kondensation des Esters in Bzl.-Lsg. anstatt in A. wird nach
2-tagigem Stehcn in der Kalte, EingieBen in verd. HC1 u. Ausziehen des Bzl. mit 
NaHC03-Lsg. ebenfalls III  (R =  C,H5) erhalten. Daneben findet sich in der Bzl.- 
Schieht noch eine neutrale Ferb. GlsH22Oi , aus PAe. Prismen, F. 88—89,5°, der Vf. 
dic Konst. II (R =  C0H5) zuschreibt. Gibt mit alkoh. NaOH die tiefer schm. Form 
von III (R =  C0H5). — «.-(y'-Kelo-a.'-p-methoxyphenyl-n-bu.tyl)-adipinsaurcmonodihyl- 
ester, C19H .0O0 (III, R =  C8H4 • OCH,), analog III mit Anisylidenaceton. Aus Methyl- 
alkohol oder PAe. Nadeln, F. 121—122°. Gibt bei Verseifung ebenfalls ein Isomeren- 
gemisch. (J. chem. Soc. [London] 1S36. 1626—28. Nov. Oxford, Dyson Pęrrins 
Lab.) B o c k .

P. S. Rege und T. S. Wheeler, Unlersuchung uber die Benzoinreaklion. IV. Die 
Kinetik der Benzoinreaktion in Gegenwart organischcr Ldsungsmillel. (III. vgl. N a d - 
KARNI, C. 1936 . I. 329.) Es wird die Rk. zwischen KCN u. Benzaldehyd in Ggw. 
inerter, organ. Fil. u. Oxyvcrbb. untersucht. Werden erstere — untersucht wurden 
Bzl., Chlorbenzol, Toluol, Cldortoluol, Benzylchlorid, Cyclohexan, Pentan, Chlf. u. 
CClj, Thiophen, Aceton — zu einem Gemisch von festem KCN u. Benzaldehyd zugesctzt, 
so wird ein Teil der geringen im Benzaldehyd gelosten KCN-Menge gefiillt u. dadurch 
der Ablauf der homogenen, autokatalyt. Rk. verz6gert; dio heterogene Rk. wird nicht 
beeinfluBt. Oxyverbb., wio Methanol, A., Athylenglykol, Glycerin, Erythrit, Mannit, 
Dulcit, Sorbit u. Inosit beschleunigen die Benzoinrk. u. zwar steigt die Wrkg. mit der 
Zahl der Hydroxylgruppen. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 2. 483—89. Nov.
1935. Bombay, Royal Institute of Science.) SCHICKE.

R. P. Barnes und Noble F. Payton, Darstellung und Eigensdwflen ton o-Brom- 
phenylbenzylglyozal. — Die Methylierung von a-Diketonen. In  Fortsetzung von Unterss. 
uber die Eigg. von a-Diketonen (vgl. B a r n e s ,  C. 1936 . I. 1864) war die Darst. eines 
substituierten Phenylbcnzylglyoxals u. die Unters. sciner Rkk. erwiinscht, da Vff. 
annehmen, daB der in der Enolform von a-Diketonen vorhandene Glyoxalsaurerest 
in enger Beziehung zur Methylierungsrk. steht. o-Bromacetophenon wurde nach 
der von T h o r p  u . B r u n s k i l l  (J. Amer. chem. Soc. 37  [1915]. 1258) fiir o-Chlor- 
acetophenon angewandten Meth. dargestellt u. m it Benzaldehyd zum Benzal-o-brom- 
acetophcnon (I) kondensiert, dessen Konst. durch Dberfuhrung in das Dibromid u. 
dessen Red. zu I bewiesen wurde. I wurde weiter zum o-Bromphenylbenzylglyoxal (II) 
oxydiert u. isomerisiert, das mit Alkali die Enolform (III) lieferte. II gibt m it alkoh. 
FeCl3 eine kirschrote Farbung u. liegt in festom Zustand 100%ig. in der Enolform 
vor; mit o-Phenylendiamin gibt es ein Chinomlin (IV) u. mit alkal. H ,0 2 wird es in 
Phenylessigsaure u. o-Brombenzoesaure gcspaltcn. Methylierung mit Dimethylsulfat 
ergibt 84,1% der 0-Mclhylverb. (V), die neben unverandertem Ausgangsmaterial aus- 
schlieBlich entsteht. Es wurde weiter o-Bromphenylglyoxylsdure, nach R u ssa n o w ,  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 2 5  [1892]. 3298) dargestellt u. ihre Ionisationskonstante 
bestimmt, die zu 8,60 X 10” 2 (bei 25°) ermittelt wurde; im Vergleich zur o-Brombenzoe- 
saure (K [25°] 1,42 X 10-3 ) bewirkt die Einfuhrung der CO-Gruppe, wic auch in 
anderen Fiillen, eine Erhohung der Ionisation. Vff. glauben, daB die bei der Methylierung 
von a-Diketonen in alkal. Lsg. gebildete Menge von 0-Verbb. direkt von der Aciditat 
des Enols abhangt. Jede Enolform eines a-Diketons des Typus A kann ais eine Glyoxyl- 
saure aufgefaBt werden, in der der doppelt gebundene O durch ein Radikal substituiert 
ist. Im Gegensatz hierzu stellt die Saure, von der sich die Enole der isomeren fi-Di- 

. RCOCOCH,R R - C  • C =C H R  RCOCH.COR RC=CHCOR 
"  ii i B J.

O OH OH
ketone des Typus B ableiten Iassen, keine Glyoxylsaure dar. Mit wenigen Ausnalimcn 
hefern /3-Diketone u. /3-Kctoester mit CH3J  oder (CH3)2S04 C-Methylierungsprodd. in 
reichlicher Menge. Offenbar erfolgen zwei konkurrierende Rkk., von dereń relativen 
(jcsehwindigkeiten die GroBe der O- u. C-Methylierung abhangt. Die eine dieser Rkk. 
ist eine direkte Metathese zwischen dem Alkalisalz des Enols u. dem Alkylierungs- 
nuttel, wobei die 0-Verb. entsteht u. zwar in um so groBerer Menge, je starker die 
oaure ist, ais dereń Deriv. das Enol aufgefaBt werden kann; die andere Rk. scheint 
ttiirch Substitution am a-C-Atom gehindert zu werden. Methylierung von Phenyl- 
bcnzylglyoxal (vgl. K o h le k  u . B a r n e s ,  C. 1934 . I. 1646) ergibt ein Gemisch der
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O- u. C-Verbb., wahrend Benzhydrylphenyldiketon (vgl. K o h l e r  u . W e i n e r , C. 1934.
I. 2588) zu 100% die O-Yerb. liefert. Ersatz eines H-Atoms des Phenylbenzy]glyoxals 
durch eine Phenylgruppc bewirkt also eine Hinderung einer der konkurrierenden Rkk. 
m it dem Erfolg, daB die andere) yorherrseht. Mesitylbenzylglyoxal (vgl. B a r n e s ,
1. c.) u. I  ergeben aussehlieBlieh die 0-Verbindung. Ais weiteren Beitrag zu dieser 
Ansicht liefern die a-Ketoester, z. B. Oxalessigester, Gemische der O- u. C-Methylierungs- 
produkte.

I  C ^ C H ^ C H C O C ^ B r  — y  [C6HtCHCHCOC9H4Br]
' 0 " |

I I I  C6H,CH—C—COCaH.Br ^  I I  CeH8CH2COCOCsH4Br 
OH

N
C . H . Ó H . C ^ Y N  C8H5CH=CCOC6H,Br

BrCaH < d ^ . _ J ^ J  OCH,
N

V e r s u c h e .  Benzal-o-bronuicelophenon (I), C]5Hu OBr, aus o-Bromacetophcnon 
u. Benzaldehyd in wss.-alkoh. NaOH, K p .2 183—185°. — Dibrombenzal-o-bromaceto- 
phenon, C15H u OBr3, aus yorigem m it Br in A., aus Methanol E. 86°; lieferte m it 10%ig- 
K J  in Aceton I. — o-Bromphenylbenzylglyoxal (II), CJ6H n 0 2Br, aus vorvorigem mit 
alkal. H 20 2, gelbes 01, Kp.a 155°; wird durch uberschiissiges alkal. H 30 2 (in Methanol) 
in Phenylessigsaure u. o-Brombenzoesaure gespalten. —- Enolform des o-Bromphenyl- 
bcnzylglyoxals (III), aus yorigem (in A.) mit wss. NaOH, nadelartige Krystalle, E. 107°. 
•— Mit o-Phenylendiamin lieferte II  beim Kochen in Methanol das Ghinomlin (IV), 
( ‘21Hi5N2Br, Nadeln, E. 110°. — Meihylaiher des ct-Oxybenzal-o-bromacelophenons (V), 
(’J6H 130 2Br, aus I I I  mit alkal. Dimethylsulfat, gelbes, viscoses 01, Kp.a 280—285°. —
o-Bromphe?iylglyoxylsdure, Reinigung durch Krystallisation aus Methanol u. W., 
Nadeln, die, wie von RUSSANOW angegeben, uber einen Temp.-Bereich unter Zer.“. 
schmelzen. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1300—1302. 7/7. 1936. Washington, D. C., Howard 
Univ.) S c h ick e .

W. H. Hunter und E. C. Yackel, Einigc Derivale des 1,3-Diketohydrindens.
2-AcylderiYY. des 1,3-Diketohydrindens werden durch Bromierung in essigsaurer Lsg. 
gespalten, so liefert z. B. 2-Benzoyl-l,3-diketohydrinden 2,2-Dibrom-l,3-dikelohydrinden 
u. Benzoesaure. Durch diese Rk. wurde gefunden, daB die Nitrierung des 2-Benzoyl-
1,3-diketohydrindens 2-m-Nitrobenzoyl-l,3-diketohydrinden liefert, da die Bromierung 
des erhaltenen Prod. Dibromdiketohydrinden u. m-Nitrobenzoesaure ergab.. Wahrend 
(las O-Acetat des 2-Carbathoxy-l,3-diketohydrindens sowohl aus dem Na- ais auch 
aus dem Ag-Salz des Diketoesters m it Acetylchlorid erhalten wird, entsteht das O-Ben- 
zoat lediglich aus dem Ag-Salz mit Benzoylchlorid; Anwendung des Na-Salzes in 
letzterem Ealle liefert eine noch nicht identifizierte Substanz, die nicht das isomere 
(7-Benzoat ist.

V e r s u c h e .  2,2-Dibrom-l,3-diketohydrinden, C6H ,0 2Br2, aus dem Triketon 
durch Erwarmen mit Br ih Essigsaure auf dem W.-Bad, E. 178—179°; Einengen der 
Mutterlaugen ergibt Benzoesaure, die durch Sublimation gereinigt u. durch Nitrierung 
identifiziert wurde. — 2-m-Nitrobenzoyl-l,3-dikelohydrinden, C16H90 5N, aus dem Tri
keton in H2S04 boi —5° mit rauchender H N 03-H2S04, mkr. Nadeln aus Chlf., E. 228 
bis 229° (Zers.); Bromierung wie oben liefert Dibromdiketohydrinden u. m-Nitro
benzoesaure. — 3-Acetoxyindon-2-carbonsdureathylester, C14H 12Ó6, aus dem Na-Salz 
(vgl. W lSLIC EN U S, Ber. dtsch. chem. Ges. 20 [1887]. 594) bzw. dem Ag-Salz des Di
ketoesters mit Acetylchlorid, gelbe Nadeln aus A., E. 77—78°; wird sehon durch Luft- 
feuchtigkeit zu 1,3-Diketohydrinden hydrolysiert. — 3 -Benzoyloxyindon-2 -carbonsaurc- 
dihylesłer (ygl. H a n t z s c h  u . G a j e w s k i , Liebigs Ann. Chem. 392 [1912]. 306), ent- 
sprechend yorigem aus dem Ag-Salz m it Benzoylchlorid in Bzl., gelbe K ry s ta lle  au  ̂
Bzl. u. A., F. 146— 148°. Das Na-Salz reagiert unter diesen Bedingungen nicht, wird 
es jedoch mit Benzoylchlorid bei 80° yerriihrt (5 Stdn.), so wird eine Verb. Cu Hw0,. 
gelbe Prismen aus Bzl., F. 140—141°, erhalten, die mit NaOC2H6 in A. eine rotę Lsg- 
gibt, die beim Ansauem gelb wird. Der beim Eindampfen dieser Lsg. en tstehendc 
teerige Ruckstand liefert bei Sublimation Benzoesaure. (J. Amer. chem. Soc. 58- 
1395—96. 5/8. 1936. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) SCHICKE-
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I. Traw kin, l,l-Di?iaphlhylen-2,S' ,2' ,8-dioxyd und seine Derimte. Naph thy len - 
dioxyd wurde aus /?-Naphthol in 2 Stadien dargestellt: 1. Oxydation von /?-NaphthoI 
mit Mn02, 2. Oxydation des /MJinaphthola m it Pyrolusit u. frischgefalltem Mn02 in 
Nitrobenzollosung. Gereinigt wurde das Prod. durch Dest. im Hochvakuum. Dinapli- 
thylcndioxyd ist sehr bestandig gegen Warnie. Bei der Dest. m it Zinkstaub geht die 
Hauptmenge unverandert iiber, u. nur oin ganz geringer Teil verwandelt sich in Napli- 
thalin. Boi der Red. m it H J  u. P  im Einschmelzrohr bildet sich das Red.-Prod. mit 
dem Geruch yon particll hydriertem Naplithalin. Gegen Oxydationsmittel ist die Yerb. 
sehr empfindlich. Die Nitrierung der Verb. nach den Literaturangaben fiihrt zu keinen 
reinen Verbindungen. Es wurde deshalb die Nitrierung in a-Chlomaphthalin ais 
Ldsungsm. durchgefiihrt (Fraktion 252—276° der Naphthalinchlorierung). Man 15st 
bei 15° in 100 ccm a-Chlornaphthalin 0,65 g Dinaphthylendioxyd u. nitriert mit HNO;t,
1,48, boi 40—45°. Bei langsamem Abkuhlen seheiefet sich die Mononitroverb. in yioletten 
Nadcln aus; der Rest wird aus dor Lsg. mittels A. oder durch Eindampfen ausgeschieden. 
Die Verb. ist in Athylacetat schlecht schwachrosa losl., in HC02H yiolett, in CC14 rot 
mit orange Fluorescenz losl.; blau losl. in konz. H 2SO,„ beim Vordiinnen schcidet sich 
ein blauvioletter Nd. aus. Die Verb. diirftc 5-Nitro-l,T-dinaphthylen-2,8',2',8-dioxyd 
sein. Ahnlich Iassen sich samtliche 6 Nitroverbb., m it entsprechend grSBeren Mengon 
HN03 her8tcllen. Ais Lósungsmittcl konnen auch Bzl.-Polychloride verwendet 
werden.

V e r  s u c h e .  l,l'-Dinaphthylen-2,8,2',8-dioxyd liat den K p .20_..,5 iiber 400°.
Das Destillat erstarrt zu einer gelben Krystallmasse, F. 245°. — Mononitroverb., C20H„- 
0 4N, 7 g reinen dest. Dioxyds werden in 600 ccm a-Chlornaphthalin gelost u. bei 45" 
unter Riihren aus der Mikrobiirette mit 1,26 ccm H N 03, enthaltend 1,247 g 100%ig. 
HN03, innerhalb 30 Min. yersetzt. Die Lsg. wird noch 1 Śtdc. auf 50° erwiirmt. F. der 
Nitroverb. ca. 310°. Die Mononitroverb. kann ferner aus 9 g Dioxyd in 800 ccm Bzl.- 
Polychloride (Kp. 164—1950) boi 40° u. 1,626 ccm H N 03 (mit 1,236 g 100%ig. H N 03) 
dargestellt werden. — Dinitroverb., aus 5 g reinen Naphthylendioxyds in 500 ccm 
a-Chlornaphthalin u. 1,81 ccm H N 03 (1 ccm =  1,236 24 g H N 03) bei 35°. Rotbrauno 
mkr. Nadeln, F. 290—292°. — Monoam,inodinaphthyhndioxyd, C20Hn O2N; man lost 
21,5 g der krystallin. Mononitroyerb. in 150 ccm Anilin u. setzt 20 g m it A. gewaschenen 
u. getrocknetenEisenpulvers, dannl5cem  H20  u. 15ccm HC1, 1,19, hinzu. Das Gemisch 
wird 1  Stde. bei 20° geriihrt. Dann erhitzt man auf 95°, gibt noch 9 ccm HC1 hinzu 
u. erwarmt 1 Stde. auf dem W.-Bade. Hierauf wird durch Zusatz von HC1 das Amino- 
hydrochlorid ais griiner Nd. ausgeschieden. (Ind. organ. Chom. [russ.: PromyschlennosŁ 
organitscheskoi Chimii] 2. 221—26. Sept. 1936.) S c h ó n f e ld .

R. D. Desai, R. F. Hunter und Mehdi Hussain, Isomcre 2-Arylamino-2-cyano- 
Imns-dekahydronaphthaline und die Kondensation des Ćyanhydrins von 3-Methylcyclo- 
penlanoti mit Anilin. Die friiheren Unterss. iiber Arylaminocyanmethyloyclohexane 
(vgl. B u k sh , D e s a i ,  H u n t e r  u . H u s s a in ,  C. 1937 . I. 1136) werden auf dio 
Kondensationsprodd. des trans-/?-Dekaloncyanhydrins m it Arylaminen ausgedehnt.

Mit Anilin, p-Bromanilin, o- u.
• E, m-Toluidin u. ^-Naphthylamin 

wurde je ein durch I u. II ver- 
anschaulichtes Isomerenpaar 
erhalten. p-Toluidin u. a-Napli- 
thylamin gaben dagegen nur 

ein Arylaminocyanderiy. Ebenfalls wurde das Kondensationsprod. aus 3-Metbylcyclo- 
pentanoneyanhydrin u. Anilin nur in e i n o r  Form erhalten.

V e r  s u  c h e .  2-Anilino-2-cyano-trans-dekahydronaphthalin, Cj-H22N2, durch Zu
satz einer wss. Lsg. von KCN zu einer Mischung von Anilin u. trans-^I-Dckalon in Eis- 
essig. Das abgeschiedene u. durch Vcrdiinnung mit W. erhaltenc Prod. wird aus Bzl. 
umgelost, wobei zunachst die A-Form auskryst., Nadeln, F. 135°. Durch nochmaliges 
Umlosen der weiteren Fraktionen erhalt man die B-Form, Krystallklumpchen, F. 120°. 
Dsw Gemisch schm. bei 107°. — 2-p-Bromanilinverb. A-Form, aus Bzl. Nadeln, F. 132°. 
B-Form, aus Bzl. Krystallklumpchen, F. 141°. — 2-o-Toluidinverb., A-Form, aus Bzl. 
Aadeln, F. 100°. B-Form, aus Hexan Krystallklumpchen, F. 111°. —■2-m-Toluidinverb., 
A-lorm, aus Bzl. Nadehi, F - 126—127°. B-Form, aus Hexan Nadeln, F. 123— 124°.

emisch, F- 106—107°. — 2-p-Toluidinverb., aus Bzl. Nadeln, F. 130°. — 2-a.-Naphthyl- 
amnverb., aus Bzl. Rhomboeder, F. 138°. — 2-ji-Naphthylamhwerb., A-Form, bei 
wiederholtem Umlosen aus Bzl. dicke Tafeln, F. 162°. B-Form, aus Bzl. Krystall-
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kliimpchen, F . 160°. — 2-Anilino-trans-dekahydronaphthalin-2-carbonsaureamid,
0 1TH 2.,0N2, A-Form, aus dcm Nitril A durch Auflosen in kalter konz. H 2S04, Stehen 
iiber Nacht, Verdiinnen mit W. u. Behandlung mit NH3. Aus A. Nadeln, F. 158°. 
B-Form, aus A. Tafcln, F. 141°. — 2-p-JBromanilinverb. A-Form, aus A. Nadeln, 
F. 180°. B-Form, aus Bzl. Tafeln, F. 171°. — 2-o-Toluidinverb. A-Form, bei 4 Monato 
langem Stehen des Nitrils A in konz. H2SO.,. Aus A. Tafcln, F. 157°. — 2-m-Toluidin- 
verb. A-Form, analog 2 Monate in H2SO.,. Aus Hexan Nadeln, F. 122°. — 2-p-Toluidin- 
verb., aus A. Tafeln, F. 166—167°. — 2-a.-Naphthylaminverb., aus Bzl. kleine Krystalle, 
F. 174°. — 2-/}-Naphthylaminverb. A-Form, mikroskop, kleine Tafeln, F. 238°. B-Form, 
F. 221°. — 2-Anilino-trans-dekahydronaphthalin-2-carbonsaure, C1TH 230 2N, A-Form, 
durch Erhitzen des Amids A mit alkoh. HC1 20 Stdn., Entfemung des A., Aufnehmen 
des Riickstandes in verd. NaOH u. Ansiiuem mit Essigsaure. Aus A. Nadeln, F. 198°.
— l-Anilino-l-cyano-3-mcthylcyclopentaii, Cl:lH 16N2, aus PAe. Nadeln, F. 49°. Gibt 
beim Auflosen in konz. H 2SO,, u. Stehen iiber Nacht das cntsprechende Amid, C13H 18ON2, 
aus Bzl. kurze Nadeln, F. 158—159°. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1675—76. Nov. 
Aligarrh, India, Muslim Univ.) B ock .

David Perlman, David Davidson und Marston Taylor Bogert, Die Synthcse 
ron Phenanthrenen ans Oxy-Derivaten von fl-Phenyldthylcyclohexanen und die Natur 
des Nebenproduktes. Vff. behandeln den Rk.-Mechanismus der Phenanthrensynthesc 
aus III  (vgl. B o g e r t , C. 1933. I. 3313) u. dehnen dio Unterss. auf die Alkohole I,
i i  u. IV aus. Fiir I  u. I I  wurde 90%ig., fiir I II  u. IV 85%ig. H 2S04 ais Dehydrati- 
sierungsmittel yerwendet. I  lieferte dabei in Ubereinstimmung mit friiheren Fest- 
stellungen (vgl. ROBLIN, DAVIDSÓN u . B o g e r t , C. 1934. II. 246) ein thermoplast. 
Harz, anscheinend ein Olefinpolymeres. Nach Erfahrungen auf dem Tetralin- u. Indan- 
gebiet waren bei II  u. I II  2 isomere KW-stoffe zu erwarten, die auch erhalten wurden.
II lieferte neben einem yiscosen Polymeren, K p .2 220°, in 65°/0ig. Ausbeute ein KW-stoff- 
gcmisch, Kp.j0 135—150°, no“  =  1,5486, D.26., 1,0005, R l  =  59,14, das bei der Dest. 
nicht vollig getrennt werden konnte. Die tief sd. Anteile, nu25 =  1,5270, gaben bei 
der Oxydation mit alkal. KMn04 a.,a-Penlamcthylenhomophthałsaure (VI), u. etwas 
Phthalsaure u. bestehen nach Ansicht der Vff. aus Spirocydohexan-l,l-indan (VII), 
die hóehstsd. u. schwerer (mit KMn04 u. H 20 2) oxydierbaren Anteile, nn25 =  1,5528, 
dagegen nur Phthalsaure u. sind ais as-Octahydrophenanthren (V) (vgl. B o g e r t , 1. c.) 
anzusprechen. Das urspriingliche Gemiseh enthalt nach Berechnung aus Refraktion 
u. D. 14,6% VII u. 85,4% V. — III  lieferte in 90%ig. Ausbeute ein KW-stoffgemisch, 
K p .10 135—137°, «d25 =  1,5510, D.25, 1,0049, R l  =  59,11. Daraus eine tiefer sd. 
Fraktion, Kp .]0 135,5—137,5°, hd25 =  1,5468 u. eine hohersd. der Zus. C14H,„ (V), 
K p .10 146—147°, nD25 =  1,5528, D .254 1,0067, R l  =  59,15, ber. 58,85. Sind offenbar 
ident. mit den Fraktionen A u. B von VAN DE K am p  u . MOSETTIG (C. 1936. II. 2534), 
dic III mit P 20 5 dehydratisierten. Zus. des urspriinglichen Gemisches: 4% VII u. 
06% V. Die hohere Ausbeute an V II bei II  steht in 'Obereinstimmung mit der Indan- 
bldg. aus l-Phenyl-3-methylpentanolen (vgl. R o b lin  u. a., 1. c.). VII lieC sich zwar 
bisher nicht rein darstellen, doch geht die angenommene Struktur aus dem Oxydations- 
prod. VI hervor, das auch aus Spirocyclohexan-l,l-tetralin durch Oxydation erhalten 
wird (vgl. nachstes Ref.). Uber prim. Olefinbldg. vor der Cyelisierung zu V vgl. BOGERT 
(1. c.). Die Bldg. von V aus II setzt eine Verschiebung der Doppelbindung im Olefin- 
zwischenprod. von der Seitenkette in den Cyclohexanring voraus. — Die KW-stoff- 
gemische aus II u. I I I  geben mit Se bei 290—320° 14—15 Stdn. durch Dehydrierung 
von V groCe Mengen Phcnanthren. — IV gab bei der Dehydratisierung nicht die
2-Methylverb. von VII, sondem in 92%ig. Ausbeute 12-Methyl-l,2,3,4,9,10,ll,12-ocla- 
hydrophenanthren, CI5H2() (VIII), K p .]0 145— 147°, n D25 =  1,5508, D .254 1,0045, R l  =  
63,56, ber. 63,47. Die Konst. ergibt sich aus der Bldg. von Phenanthren beim Schmelzen 
mit Se, wobei die Methylgruppe in 12-Stellung entfernt wird, wie dies schon in iihn- 
lichen Fallen bcobachtet (vgl. Cook, H e w e t t , M a y n e o rd  u . R oe, C. 1934. II. 
1629). Es ist zunaehst Bldg. des Olcfins IX u. dann Umlagening zu V III anzunehmen. 
In  gleicher Weise diirfte die Bldg. yon V III aus 2-/?-Phenylathyl-l-methylcyclohexanol-l 
vor sich gehen (ygl. KON, C. 1933. II. 2401), wahrend 2-/S-Phenylathyl-2-methyloyclo- 
hexanol-l entweder direkt oder iiber das Olefin das isomere 11-Methylderiy. liefert. Die 
Wrkg. des gesatt. Rings auf die Alkylseitenkette seheint mit der der Dimethylgruppe 
bei der Cyelisierung gleich zu sein (ygl. BOGERT u. D a v id S0N, C. 1934. I. 2750).

V o r s u c h e .  Phenylhexahydrobenzylcarbinol, C6H5-CHOH-CH2-C6H n , Ci4H20O. 
(I), aus C6Hn  • CH2MgBr u. Benzaldehyd. Aus PAe. amorphe Substanz, F. 54—56 ,
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OH
UiHrCH,* CH-*C<!

IV

CIU
CH
CI!,

I g p c H , ■- COjH

C—COaH

C«H»'CHa* CH,- ^ ;>CH  ■

CH,

III

CH,

CH;I
CH

CI
H;C

CH,
1
CH,

CH= CH,
92°. Benzylcyclohexylcarbinol,

analog aus C6H n -Cl u. Phenylacetaldehyd.

IX  ĆH, CH,
Kp., 142—143°. Phenylurethan, C2IH ,Js'0„, F. 91-
C6H5• CH2• CHOH• C6Hn , C14H20O (II),
Aus PAe. Nadeln, F. 57,5°, K p .2 139—143°. Phenylurethan, C2IH25N 02, F. 83,5 bis 
84,5°. l-{S-Phenyldthyleyclohezaiiol-l, C,4H 20O (III), Nadeln, F.*57°, Kp.2_, 145°. 
Phenylurethan, C21H 25N 02, F. 125—126°. l-p-Phenylathyl-2-methylcycloliexanol-l,
Ci5H220  (IV), aus C6H 5-CH2-CH2Br u. o-Methylcyclohexanon. Viscoses 01, Kp.5_G 150 
bis 151°, nn25 =  1,5287, D .24 0,9997, R l  =  67,27, ber. 67,19. Phenylurethan, C22H2-NO™. 
F. 132—133°. (J. org. Chemistry 1. 288—99. Juli 1936. New York, Columbia
Univ.) B o c k .

David Perlman, David Davidson und Marston Taylor Bogert, Die Synthesc 
und Eigenschaften von gewissen Spiranen aus Phenylpropylcyclanoleti. (Vgl. vorst. Ref.) 
Durch Einw. von 85%ig. H 2SO, auf I bzw. II erhielten Vff. in iiber 90%ig. Ausbeuto

2 neuo Spirane III bzw. IV. Die Konst. ergibt sich 
aus den Oxydationsprodd. Sowohl mit alkal. KMn04 
u. Nachoxydation mit H 20 2 wie mit Chromsaure in 
Eisessig lieferte III a.,a.-Pentamethylenhomophthalsaurc, 
Ci4H 160 4, Krystalle, dereń F. wegen Bldg. eines fl. 
Anhydrids nicht konstant ist. F. 154,5—155,5°, wenn 
ab 145° sehnell erhitzt. Aus IV analog a,a-Tetra- 
methylenhomophthalsaure, C„H4(C02H)-C5H8(C02H), 
C13H 140 4, aus W. Nadeln, F. 130—130,5°.

CII,

H .C ^^ C H  
CH,

V e r s u c h e .  l-y-Phcnylpropylcyclohexanol-l, C„H5-CH2 CH2 • CH2 ■ (OH )C6H10,
C]5H220  (I), aus CgH5• (CH2)2• CH2• MgBr u. Cyclohexanon, Kp.3_, 139—140°, no25 : 
1,5278, D .264 0,9976, R l  =  67,31 ber. 67,19. Bei Dest. iiber 5 mm Druck tr itt  H 20- 
Abspaltung u. Bldg. eines ungesatt. KW-stoffes ein. l-y-Phcnylpropylcyclopentanol-l, 
C6H5-CH2-CH2-CH2-(OH)CsHR, C,4H20O (II), entsprechend m it Cyclopentnnon. Fl.. 
Kp-2-3 136—137°, n D25 =  1,5255, D .264 0,9996, RL 62,64 ber. 62,58. H 20-Abspaltung 
wie beim Hexanol. Spirocydohexan-l,l-telralin, CI5H 20 (III), FL, die bei langerem 
Stehen krystallisiert. F. 40—41°, K p .10 153—154°, n D25 =  1,5535, D .254 1,0088, R l  =  
63,47 ber. 63,57. Gibt beim Schmelzen mit Se bei 330—350° 42 Stdn. eine fluores- 
cicrende Fl., aus der kein Phenanthren isoliert werden konnte. Spirocydopenian-1,1- 
ktralin, C14H I8 (IV), Fl., K p .10 137—138°, n D25 =  1,5533, D .254 1,0095, R l  =  59,03 
ber. 58,85. Bleibt beim Schmelzen mit Se bei 290—320° 40 Stdn. unverandert, bei 330 
bis 350° wie beim Hexanderiv. (J. org. Chemistry 1. 300—304. Juli 1936. New York, 
Columbia Univ.) B o c k .

Walter Ciusa, Ober komplexc Salze von Phenylhydrazonoximen und des Monoxims 
und Dioxims des Phenanthrenchinons. Die Phenylhydrazonoxime des Diacetyls u. des 
Benzils liefern charakterist. rote Salze mit Ni u. Co, u. zwar sind 2 Moll. Hydrazon-

oxim mit 1 Metallatom yerbunden. Den Salzen kann 
zweifellos die Konst. I  zugeschrieben werden. Auch 
das Phcnanthrenchinonmonoxmi bildet Salze mit Ni 
u. Co; mit Fe entstehen Salze, die bei den Ferro- 
salzen 1 Atom Fe auf 2 Moll. Monoxim, bei den Ferri- 
salzen auf 1 Atom Fe 3 Moll. Monoxim enthalten. 

Dies gibt eine empfindliche Rk. auf Co u. Fe. Man kann 1 mg Co in ca. 20 1 W. u. 1 mg 
Fe in ca. 10,6 1 W. nachweisen. Das Dioxim des Phenanthrenchinons liefert mit Ni u. Co 
Salze n. Konstitution. Die Salze mit Fe sind analog denen des Monoxims gebaut. — 
Biacetylphenylhydrazonoxim wird nach PECHMANN (Ber. dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 
2754. 2997) dargestellt. F. 158°. Zu der alkoh. Lsg. werden die verd. alkoh. Lsgg. der 
Metallsalze zugesetzt. Ni-Salz, Ni(C10H 12ON3)2, rote Krystalle, Zers. bei 225°. Co-Salz, 
Co(C10H 12ON3)2, rotes krystallines Pulver. — Be.nzilphenylhydrazonoxim, dargestellt 
nach A u w e r s  u . SlEG FELD  (Ber. dtsch. chem. Ges. 26 [1893]. 792), liefert folgende 
Salze: Ni-Salz, Ni(C20H 16ON3)2, rote Nadelchen, Zers. bei 240°. Co-Salz, Co(C20Hi6ON3)2

NH-C.H

1 a -o
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roter kryśtalliner Nd. — Ni-Salz des Plierwmthrenchinonmonoxims, Ni(C14H80 2N)2, fallt 
zuerst griin aus u. erscheint nach dem Pulverisieren rot. Bei verdiinnteren Lsgg. ist das 
Salz gleich rot. Co-Salz des Phenanthrenchinónmonozims, Co(C14H80 2N)2, blutrote 
Nadehi, sehr bestandig. Fe-Salz, Fe(C14H80 2N)3, grune Nadeln. Fe-Salz, Fe(C14Hg0 2N)2, 
roter Nd. Das Salz geht leicht in das vorige griine Salz iiber. — Ni-Salz des Phenanthren- 
chinondioxims, Ni(C14H90 2N2)2, rote Krystalle. Co-Salz des Phenanthrenchinondiozims, 
Co(C14H90 2N2)2, roter Nd. Fe-Salz, Fe2(C14H 80 2Na)3, fallt ais griiner Nd. aus. Fe-Salz, 
Fe(C14Hs0 2N2), roter Nd. (Gazz. chim. ital. 66 . 591—97. Sept. 1936. Bologna.) FlED.

E. Bergm ann und E. H erlinger, Die Struktur von Rubren und einige Bemerkungm 
■iiber den „Orthoeffekt“ . Dio von D u f r a is s e  u . Y e l l u z  (C. 1936-1. 2546) neuerdings 
bewiesene Fonnel fiir Bubren ist auch mit den róntgenograph. Ergebnissen von Taylo r  
(C. 1936. I. 4281) besser zu vereinbaren ais die von Ta y lo r  angenommene altero 
Formel. Nach der neuen Formel kann das Mol. nicht flach gebaut sein, weil die Phenyl- 
substitucntcn einen zu groBen Raum einnehmen. Aus demselben Grunde diirften in
1,8-Dinitronaphthalin die beiden Nitrogruppen nicht in der Naphthalinebene liegen. — 
Wenn 2 orf/io-Substituenten zu groB sind, so daB sie in der Ebene der Ringe normaler- 
weise nicht unterzubringen sind, konnen theorot. 2 Móglichkeiten eintreten: a) dic 
Substituenten werden gegen die Ringebene gedroht (wie im Falle des Rubrens), b) der 
Valenzwinkel zwischen den Substituenten wird yergróBert. (J. chem. Physics 4. 532 
bis 534. Aug. 1936. Rehovoth [Palastina], Tho D a n ie l l  SlEFF Res. Inst.) Skał .

Poe Liang, Ober die Umsetzung des Furfurols durch garende Hcfe. Furfurol wird 
durch garende Hefe hydriert (vgl. ŁlNTNER u. V. L ie b ig , Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 72 [1911]. 449); dabei entstehen zu s/3 Furfurylalkóhol u. eine Substanz von der 
Zus. C.H100 3, fiir die 2 Formeln diskutiert wurden: Furyllrimdhylmglykol (I) bzw. 
Furylmcthylglykol (II). Wahrend friiher I angenommen wurde, konnte je tzt II bc-

CHfj------ iiCH HCn---- nCII
I C H i^ i 'C -C I l-  CH-~-CH,UU II H e l J e —CH—CH—CH,

°  OH O o n  oh
HCn------ r,CH

HO------CH
IV HC C-CO—CHOH-CH,

O
H,C—C—CH,

wieseu werden: Verb. C.H10O3 gibt bei dor Osydation m it Bleitetraacctat in Eisessig 
Furfurol u . Acetaldehyd fast quantitativ (identifiziert ais 2,4-Dinitrophenylhydrazone), 
mit Aceton bildet sie eine Isopropylidenverb. (III). Diese Konst. spricht fiir ein 
Acyloin (IV) aus Furfurol u. Acetaldehyd ais Zwischenprod., das der enzymat. Hydrie
rung anheimfallt; daB.dieses nicht gefaflt wird, wie sonst boi der Einw. von garender 
Hefe auf Aldehyde ( N e u b e r g ,  Biochem. Z. 128 [1922]. 610; 182 [1927]. 285), wird 
erklart durch die groBe Rk.-Fahigkeit des dem Furankem benachbarten Carbonyls. — 
Methylfurylalhyhnglykol (II), Darst. nach L i n t n e r  u .  v .  L i e b i g  ( 1 .  c.), K p .10 125 
bis 127°. — Acetonderiv. des Olykols (III), Kondensation nach S m i t h  u .  L i N D B E K G  

(C. 1931. I. 2457). Hellgelbes 01 von charakterist. terpenartigem Geruch; Kp .,12 193,5 
bis 194,5°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 244. 238—40. 26/11. 1936. Miinchen, 
Bayer. Akad. d. Wiss.) S O R E M B A .

Tommaso Ajello und Silvio Gianferrara, Einwirkung von Hydrazinhydrochlorul 
auf Isonitrosolriphenylpyrrol. III . Mitt. (II. vgl. C. 1936- II. 2365.) Die Konst. der in 
der vorigen Mitt. beschriebenen Substanz A aus Isonitrosolriphenylpyrrol u. Hydrazin- 
hydrochlorid wird aufgeklart. Aus ihrem Verh. gegen H N 02 u. gegen Oxydationsmittel, 
wobei Azo- u. Azoxyverbb. entstehen, geht hervor, daB die Substanz A N,N'-Bis- 
[2,4,5-lriphenyl-3-aminopyrrolenijiyl-(3)]-N,N'-dioxyhydrazin, (C22H 18ON3)2 (I), ist. Dic 
Konst. der Azo- u. Azoxyverbb. konnte noch nicht bestimmt werden. — Zu I in Eisessig 
wird unter Kiihlung mit Eiswasser Na-Nitrit zugesotzt. Die sich zuerst orangerot farbende 
Lsg. wird dann wieder gelb. Nach Zusatz von Ammoniumsulfat scheidet sich das Rk- 
Prod. (C22HlaON2)x, kurze Nadeln, F. 284°, aus. Wenn dio Rk. bei Zusatz von geschmol-

K(0H)_____ (OH)N\ zenem Na-Acetat in Eisessig
C.H.-Cn------- .c—NH, H,k— C,------- nC'CJI, Yerliiuft, bildet sich eino Verb.

1 C H - r  J c - f - H  C T r - f J  r  p  t t  { C 2 2 H u O N 2 )x , l a n g e  N a d e l n ,  F .
CS r C  Ł , H * C . H . - C ^ / C - C .H .  2 0 6 l  ^ . e  b e i m  E r h i t z e n  i n

alkoh.Lsg. indieYerb. vom F.284°N
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umwandelt. Beide Verbb. geben ein iclent. Benzoylderiv., (C22H 15ON2.C6H5-CO)x, vom 
F. 236°, dessen Yerseifung immer die Verb. vom F. 284° liefert. — N,N'-Bis-[2,4,5-tri- 
phenyl-3-aminopyrroleninyl-(3)\-i\T,N'-dioxyhydrazin wird in Eisessig gelost u. zur verd. 
Lsg. tropfenweise eine Lsg. von KMnO,, bis zur bestandigen Rotviolettfiirbung zugesetzt. 
Es bildet sieh ein Nd. der Verb. (C\2HlrON-A)x (Azoverb.), der bas. Charakter ist ver- 
schwunden. Nadelformige Krystalle, F. 267“. Liefert ein Benzoylderiv., (C22H 15ON3- 
C6H5-CO)x, prismat. Krystalle, F. 197°. Wenn die Oxydation in Acetonlsg. in saurem 
Medium mit KMn01 ausgefiihrt wird, entsteht neben anderen schwer zu reinigenden 
Substanzen die Verb. [(022IIm0 N 3)20}x, granatrote Krystalle, F. 235—236°, sehr wahr- 
scheinlich die Azoxyverbindmig. Dieso kann aueh durch Oxydation der Azoverb. erhalten 
werden. Sowohl die Azo- wie die Azoxyverb. liefern bei der Red. mit Hydroxylamin 
in alkal. Lsg. Aminotriphenylpyrrol, F. 182—183°. Dieses liefert beim Diazotieren in Eis
essig mit Na-Nitrit Diazotriphenylpyrrol, ein rotes Prod. vom F. 156°. Bei der Konden- 
sation des Aminotriphenylpyrróls mit Benzaldehyd entsteht Bcnzalaminotriphenylpyrrol, 
eine gelbe. Substanz vom F. 176—178°. (Gazz. cliim. ital. 66- 598—608. Sept. 1936. 
Palermo, Univ.) F ie d l e r .

Tommaso Ajello, Einwirkung von Hydrazinauf Isonitrosotriphenylpyrrol. IV. Mitt. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Die Konst. der in der II. Mitt. (vgl. C. 1936 . II. 2365) beschriebenen 
Substanz B  aus Isonitrosotriphenylpyrrol u. Hydroxylaminhydrochlorid wird aufgeklart. 
Die Bedingungen, unter denen sich eine grofiero Menge der Substanz B bildet, worden 
festgęstellt. Sie schm. bei 168°, hat bas. Charakter u. gibt in W. losl. Salze u. ein uniósł. 
PikTat. Ih r entspricht die Formel C22H 18ON2. Energ. Oxydationsmittel verandern die 
Substanz tiefgehend. Milde Oxydationsmittel liefern gelbe oder rote Substanzen. Bei 
der Red. in alkal. u. in saurer Lsg. entsteht Aminotriphenylpyrrol. An der Luft u. am 
Licht wird die Substanz gelb u. yerliert den bas. Charakter. — 2,4,5-Triphenyl-3-hydr- 
ozylaminopyrrol, C22H 18ON2 (I), aus Isonitrosotriphenylpyrrol mit Hydroxylaminhydro- 
chlorid in alkoh. Lfisung. Die Isolientng der Verb. aus dem auch unter den yeranderten

------ .CH-NHOH C.H.-C,,----- „C-XHOH Vers.-Bedingungen entstandenen
. i I . Gemisch der Substflnzcn Aj
.H.-C^^-C-C.HI °<ior C.H!-C-.. ^ C -C .n , (j u ]) wjr(j  besehrieben. Nadel-

N 1 N formige Kryst-alle, F. 168°. Das
in Essigsaure kryoskop. bestimmte Mol.-Gew. deutet auf die einfache Formel. Hydro
chlorid, C22Hi8ON2-HC1, gelbliche Krystalle. Sulfat, (C22H J80N 2)2H 2S04, Pikrat, 
C22H 18ON2-C6H2(OH) (N02)3, F. 178°. Benzoylderiv„ C22HI7ON2-CO-C6H5, F. 175°. — 
Triphenylh,ydroxylaminopyrrol liefert bei Einw. des Lichtes die Verb. (C22HleN,)20 , 
gelbe Krystalle, F . 177°. Bei der Einw. von Sauren auf Triphcnylhydroxylaminopyrrol 
entsteht durch hydrolyt. Spaltung die Verb. C22Ht-ON (vielleicht Triphenylozypyrrol ?), 
F. 180—181°. Die Verb. hat sauren Charakter. (Gazz. chim. ital. 66. 608—15. Sept.
1936. Palermo, Univ.) F ie d l e r .

Tommaso Ajello, Einwirkung von Hydrazin auf Isonitrosotriphenylpyrrol. V. Mitt. 
(IV. vgl. yorst. Ref.) Die in der II. Mitt. (vgl. C. 1 9 3 6 . II. 2365) beschriebene Sub
stanz D wird untersucht. Auch diese Substanz ist ebenso wie dio Substanz B  ein Tri- 
phenylhydrozylamiiwpyrrol, das isomer mit der in der Yorigen Mitt. (vgl. vorst. Ref.) 
beschriebenen Verb. B  ist. Die Isomerie liegt in der versehied. Stellung der nuclearen 
Wasserstoffatome u. der verschied. Lage der Doppelbindung im Pyrrolkem. — 2,4,5-Tri- 
phe.nyl-3-hydroxylaminopyrrol,C2.,1lJH0^«, kraftige eitronengelbeNadeln, F. 178°. Hydro
chlorid, C22H 180N 2-HC1. Sulfat, (C22H I8ON2)2H 2SO.,. Pikrat, C22H 18ON2-C6H 2(OH) 
lN02)3, gelbe Krystalle, dio bei 185° griinlichbraun werden u. bei 193° (Zers.) sehmelzen. 
Wenn die Verb. C22H lsON2 in alkoh. Lsg. 18 Stdn. m it 2-n. HC1 erhitzt wird, bildet 
sich die Verb. C22H17ON (Triphenylozypyrrol), F. 180—181°. In  den Mutterlaugen 
findet sich ein Prod. vom F. 168°, das mit der Substanz B  ident. ist. Die Substanz D 
hat sich also bei der Einw. von Sauren in B  umgewandelt. Ihr Pikrat schm. bei 178°. 
Bei der Red. der Substanz D  in alkal. u. in saurer Lsg. entsteht Aminotriphenylpyrrol,

CłHi*Cn------„C-NHOH C,H,-C„------,CII-.\HOH f -  18.3“ 1840‘ , Dl° Yfrb 'i __  „  identifraert durch rnre Diazo-
C.Hi-C^^Ic.C.Hi C .H rC ^^C .C .H s verb., F. 159°, u. das Konden-

N N sationsprod. mit Benzaldehyd,
i . 177°. — Yf. nimmt an, daB der Verb. B  die Konst. I I , der Verb. 1) die Konst. I  
zukommt. (Gazz. chim. ital. 66. 616—23. Sept. 1936. Palermo, Univ.) F ie d l e r .

Tommaso Ajello, Ober die Darstdlung des Triphenylhydroxylaminopyrrols. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. zeigt, daB die beiden bei der Rk. zwischen Hydrazinhydrochlorid u.
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Isonitrosotriphenylpyrrol cntstehendcn Triphdnylhydroxylaminopyrrole in besserer Aus
beute erhalten werden konnen, wenn s ta tt Hydroxylaminhydrochlorid Ferrosalze, 
Cuprosalze, Molybdansalze oder auch Aminotriphenylpyrrol angewandt werden. Im 
letzteren Pallo bildct sich neben dem Hydroxylamin noch eine rote Substanz, dio sehr 
wahrscheinlicli einem Azotriphenylpyrrol entspriclit. Isonitrosotriphenylpyrrol wird in 
warmem A. gelost u. Ferrosulfat in 10%'g- H„SO., zugesetzt, dann unter RiickfluB
12—14 Stdn. gekocht. Das Hydrosylamin vom F. 178° gibt uniósł. Konrplexe mit 
den Metallsalzen u. fallt aus, wahrend das Hydroxylamin vom F. 168° in Form von 
Salzen in Lsg. bleibt. Es wird dann naehher ais nadelfórmigc Krystalle ausgefallt. 
Aus dem Metallkomplex des Hydroxylamins vom F. 178° m it dem Fe-Salz wird durch 
Beliandeln mit 20%'g- HC1 die Verb. vom F. 178° rein erhalten. — Isonitrosolriphenyl- 
pyrrol in alkoh. Lsg. wird unter Zusatz von Kupferchlorur in HC1 12 Stdn. unter Riick- 
flufl gekocht. Das Rk.-Prod. wird nach dem Einengen u. Alkalisieren mit A. extraliiert. 
Der Extrakt wird zur Troekne gedunstet u. der gelbe Riickstand m it wenig A. wieder 
aufgenommen u. einige Stdn. sich selbst iiberlassen, wobei sich das Hydroxylamin 
vom F. 168° fast quantitativ ais krystalline Kruste, dio sich nicht mehr in A. lóst, 
absetzt. Das in geringerer Menge entstehende Hydroxylamin vom F. 178° lóst sich 
in Athcr. — Mit Molybdansalzen werden geringere Mengen beider Substanzon erhalten. — 
Isonitrosotriphenylpyrrol u. Aminotriphenylpyrrol werden in absol A. suspendiert u. 
gekocht, dann wasserfrcio Oxalsaure zugesetzt u. ca. 10 Stdn. unter RiickfluB erhitzt. 
Ńach dcm Erlłitzen hat sich ein brauner Nd. abgesetzt, u. die ather. Schicht wird ab- 
dekantiert. Der Riickstand wird in A. gelost, u. die mit H2S04 verd. Lsg. gibt einen 
gelbbraunen Nd., der aus unrerandertcm Isonitrosotriphenylpyrrol besteht. Aus dem 
F iltrat werden die beidcn Hydroxylamine gewonnen. Ais Nebenprod. wird eine rote 
Substanz erhalten, die sehr wahrsclieinlich Azotriphenylpyrrol ist. (Gazz. chim. ital. 66.
624—30. Sept. 1936. Palermo, Univ.) F i e d l e e .

Sisir Kumar Guha und Hariprasad Basu-Mallick, Vom Isatin abgeleitete Farb- 
stoffe. Azine und indigoide Kupenfarbstoffe. (Vgl. C. 1936 . II. 2366.) Acenaphth-eno- 
indazin, C20H ,3N3 (I), aus Isatin u. 2,3-Diaminoacenaphthen in Eisessig (1 Stde. Kochen),

braunlichgelbe Krystalle, schm. oberhalb 310°, lósl. in Pyridin, maflig lósl. in Essig- 
saure, wenig lósl. in A. u. Bzl., violettblau lósl. in starker H2S04, farbt Wolle aus 
saurem Bad gelb. — Acenaphtheno-5-nitroindazin, C20H i2O2N4, Krystalle (aus Pyridin), 
die oberhalb 310° sublimieren, farbt Wolle gelb. — Acenaplitheno-5,7-dinitroindazin, 
C20Hu O4Ns, braune Nadeln (aus Xylol), sublimiert oberhalb 310°, fartjt Wolle orangc- 
gelb. — Die nachfolgenden indigoiden Farbstoffe entstehen beim Erhitzen des Isatin- 
deriv. mit 2,3-Naphthoxythiophen in Eisessig +  etwas HC1, schm. oberhalb 395°. 
Die ersten beiden geben mit starker H 2S04 eine griine, die letzte eine blaulichgriino 
Farbung. Sie geben eine tiefgelbe Kiipe, aus dor Baumwolle bei den ersten beiden 
yiolett, bei der letzten blauviolett angefarbt wird. — 2,3-Naphthothiophen-3'-(5'-jod)- 
indolindigo, C20H 10O,NJS (II), rotviolette Nadeln (aus Pyridin). — 2,3-Naphtlw- 
thiophen-3'-(5'-brom-7’ -nitro)-indolindigo, C2l)H„04N2BrS, Nadeln. — 2,3-Naphtho- 
thiophen-3’-(5',7'-dinitro)-indolindigo, C20H 9OcN3S, KrjTstallo (aus Nitrobenzol). (J. 
Indian chem. Soc. 13 . 571—74. Sept. 1936. Patna, Science Coli.) B e h b l e .

J . v a n  A lp h en , Ober aliphatische Polyamine. II. (I. vgl. C. 1936- II. 2699.) 
Das aus Triathylentriamin (I) u. Benzaldehyd erhaltenc Kondensationsprod. (II) 
gibt bei der Red. mit Na u. absol. A. eine (nicht isolierte) Verb. III, dereń Imidazolring 
bei Einw. von A. u. starker HC1 unter Bldg. von IV aufgespalten wird. IV enthalt
4 sek. Aminogruppen; es kondensiert sich mit Aldehyden unter Bldg. von Dimidazolidyl- 
athanen (V). — l,2-Bis-[P-benzylaminoathylamino\-athan, C20H30N4 (IV), Nadeln mit
1 H»0 aus W., F. 58°, gibt iiber H 2S04 das W. ab u. wird dabei fl., auf Zusatz von 
etwas W. wieder fest. Das HCl-Salz gibt mit Glyoxal-NaHS03 in heiBem W. eine kirsch- 
rote Farbung. C20H30N4 +  4 HC1, Blattchen aus W., schm. bei 250—290° unter starker 
Zers. Pilcrat, C20H30N4 -f 4 C6H30 7N3, gelbe Krystalle, F. 209°. Omlat, C20H30N4 +  
4C2H 20 4, amorph, F. 270—280° (Zers.). Tetranitrosoderiv. C20H 26O4Ńs, aus salz- 
saurem IV u. N aN 02 in W. Nadeln mit 1 H 20  aus W., F. 136°. Tetrabenzoylderiv.,

I
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I  H ,N  • C,H4 • NH • C,II4 • NH • C,H4 • NH,
h , c --------------- ci-r,

C0H6 • CH: N . C,H, • N • CH(C6H6) • Ń • CSH4 • N : CH • CaH„

I I I  H’? ----------------
CeHs • CH, -NH • C,H4 • N • CH(C6H5) • N ■ CsH4 • NH • CH, • C8H5

IY  C6H6. CH, • NH • C2H4 • NH • C JI, • NH • C,H4 ■ N H . CH, • C.H,
H,C CH, H,C--------- CH,

C0H5 • CH, • & ■ CHR- N • CH, • CII3 • Ń • CHR ■ N ■ CH, • C6I l6
H ,C------ CH, H2C-------CH,

C0H5 • CH, • Ń • CS • Ń • CI-I, • CH, • Ń • CS • N ■ CH, • C„H6 
C48H460 4N4, aus IV nach S ch o tten -B au m an n , Krystalle aus A., F. 196°. Phenyl- 
harnstoffderiv., C48H50O4Na, aus IV u. C„Hs-NCO in A., Krystalle aus A., F . 194“. 
Phenylthioharnstoffderw., C48H50N8S4, mit C0H5’NCS in A. Amorph, F. 197°. 1,2-Bis- 
\2-thion-3-benzyltelrahydroimidazolyl-(l)\dthan, C22H 20N4S2 (VI), aus IV durch Einw. 
von CS, in A. u. Erhitzen des Rk.-Prod. aut' 14&—150“. Ausbeute gering. Krystalle 
aus A., F. 167°. — l,2-Bis-[2-phenyl-3-benzyltelrahydroimidazolyl-(l)]-uthan, G!4H38N4(V, 
_R =  C„H5), aus IV u. Benzaldehyd in A. F. 181°. Wird durch sd. verd. HC1 in Ć'uHG'CHO 
u. salzsaures IV gespalten. 1,2-Jjis-[2-p-inethozyjihe.nyl-3-benzylle,lrahydroimiduzolyl-(l)\- 
athan, C36H420 2N4 (V, R =  C0H4-OCH3), aus IV u. Anisaldehyd in A. Krystalle, F. 165°.
l,2-Bis-[2-(3,4-melhylc7idioxyphenyl)-3-benzylU;trahydroimidazolyl-(l)]-(ithan, C:,cH380 4X.|, 
analog mit Piperonal. Krystalle, F. 170°. l,2-Bis-\2-cc-furyl-3-benzyltctrahydroimid- 
azolyl-(l)]-athan], C30H42O2N4, analog mit Furfurol, Nadeln aus A., F. 142°. (Recueil 
Trav. chim. Pays-Bas 55. 669—74. 15/7. 1936.) Ost e r t a g .

C. M annich und W. H oJfm ann, Ober das Reaklionsprodukt aus Chinolin und 
(o-Chloracetobrenzcałechin. Die im D. R. P. 79 312 (v. H ey df .N) angegebene Arbeits- 
weise, die Einw. von co-Chloracełobrenzcalechin auf Chinolin in alkoh. Lsg., fuhrt nicht 
zu dem N-3,4-Dioxyphenacylchinoliniumchlorid, sondern ergab nur das Chinolinsalz 
des (o-Chloracetobrenzcatechins, F. 135°; die wss. Lsg. gibt keine Cl-Ionen, aber durch 
Alkalizusatz freies Chinolin; auch der von D zier zg o w sk i (Ber. dtsch. chem. Ges. 
26 [1893]. Ref. 812) beschricbene Korper (F. 139“) dtirfte nur dasselbe Chinolinsalz 
sein. —  Hingegen wird nach Ma n n ic h  u . H u b n e r , C. 1911 . I I . 693) das N-3,4-Dioxy- 
phenacylchinoliniumchlorid, F. 238°, erhalten, dessen wss. Lsg. m it AgN03 sofort AgCI 
gibt u. m it Alkali keine Fiillung, sondern nur gelbrotc Fiillung (Phenolatbldg.). (Arch. 
Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 2 74 . 472—73. N o t . 1936. Berlin, Univ.) B u sc h .

C. Schopf, A. H artm ann  und K . Koch, Notiz iiber 3Iolekulverbindungen mit 
Natriumpihrdt. Die Regel von K r o l l p f e if f e r  u . B r a u n  (C. 1937 . I . 602), nach 
der zahlreiche quart. Pyridiniumpikrate mit Na-Pikrat Molekulverbb. geben, wird beim 
N-Phenylpyridiniumpikrat bcstiitigt, wahrend ąuarl. Isochinoliniumpikrate keine geben; 
dagegen gibt das Pikrat des Isochinolin-N-oxyds eine Molekiilvorb. mit Na-Pikrat.

V e r  s u c h e. Glutacondialdehyd, Na-Salz, C0H5O2Na +  2 H20 ; hellcitronen- • 
gelbe Krystalle, aus heiBer CH3OH +  500/ęig- NaOH; verliert im Vakuum bei 65°
2 Moll. H20 ;  verwittert im Exsiccator. — Gibt m it Anilin in HC1 +  H20  neben einem 
Isomeren des yon Z in c k e  (Liebigs Ann. Chem. 3 33  [1904]. 314) besehriebenen J) inni lid- 
chlorhydrats das N-Phenylpyridiniumsalz. — Das so in wss. Lsg. erhaltene Dianilid- 
chlorhydral, C17H 17N2C1 +  2 H ,0  hat F. 178“ (das von Zin c k e  in CH3OH erhaltene, 
P- 141—142°); enthalt 2 H20 , dio es bei 65°/13 mm verlicrt u. 1 Mol. HC1. — Aus 
seinem Filtrat wird nach Abstumpfen mit Na-Aeetat u. Entfernung des Anilins durch 
Pikrinsaure die Molekiiherb. aus N-Phenylpyridiniumpikrat u. Natriumpikrat, 
Ci7H120-N4, C0H2OjN3Na, gefallt; Nadeln,. aus W. oder A., F . 191—193“; entsteht 
auch aus den Komponenten beim Umkrystallisieren ihrer Mischung aus A. Gibt bei 
Zers. mit verd. HC1 in W. N -Plienylpyridiniumcldorid u. durch Fallen mit Pikrinsaure 
das N-Phenylpyridiniumpikrat, F. 118—120°. — Durch Eintropfenlassen einer Lsg. 
von Homophthaldialdehyd in Bzl. unter Riihren u. Durchleiten von N in W. u. Abdest. 
des Bzl. wurde eine 85—90%ig. wss. Lsg. des Dialdehyds erhalten. Diese gibt mit 
Anilin in yerd. HC1 bei Zimmertemp. (24 Stdn.), dann bei 50° (*/2 Stde.) u. Fallen 
Mit fester Pikrinsaure das N-Phenylisochinoliniumpikrat, C21H 1]0 7Ń4; aus A., F . 125 
bis 127°; sintert yon 120“ ab. — Hoinophthaldialdehyd (Rohprod.) gibt in A. mit NH2-
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OH-HC1 u. Na-Aeetat in W. bei Siedctemp. +  gesatt. wss. Pikrinsiiurelsg. dio Molekul- 
verb. aus Isochinolin-N-oxydpikrat u. Natriumpikrat, C9H7ON, C6H30 7N3, 2 C6H 20-N3Na; 
Nadeln, aus A., F. 241—243°. Gibt bei Zerlegung in wss. Lsg. m it HCI Isochinolin- 
N-oxydMorhydrat, NaCl, Pikrinsaure; das Chlorhydrat gibt in wss. Lsg. boim Fallen 
mit Pikrinsaure das Isochinolin-N-oxyd])ikrat, F . 164—165°. (B e r. dtsch. chem. Ges. 69. 
2766—69. 2/12. 1936. Darmstadt, Techn. Hoehseh.) B u s c h .

Tibor Szćki, Untersuchungen auf dem Oebiele von scharfschmeckenden Acylaminen. 
(Vgl. C. 1930 . I. 2742.) Zur Entseheidung der Frage, ob Piperinsaure (III) auBer mit 
Piperidin, auch mit anderen heterocycl. Basen Verbb. yon Gewurzcharakter zu bilden 
yermag, wurde I II  mit Pyrrolidin kondensiert: Die gewonnene Verb. h a t mit dem 
Piperin analoge Konst. u. ist von scharfem Geschmack. Der Aminophenolteil in den 
Acylaminen von Gewurzcharakter kann auch durch Aminoalkohol ersetzt werden. 
Zur Herst. von wirksamen Saureamiden eignet sich besonders der 3 C-Atome ent- 
lialtende y-Aminopropanol. Wahrend der /?-Aminoathanol mit Piperinsiiure keine 
Verb. m it Gewurzcharakter ergibt, bildet er mit Undecylensaure ein Saureamid, welches 
nicht nur scharf, sondern auch aromat, schmeckt. Mit Piperinsaure bildet y-Amino- 
propanol eine Verb., welche auf dio Schleimhaut eine entschieden brennende Wrkg. 
ausiibt; mit Undecylensaure entstelit ein Amid m it einem dem Capsaicin sehr ahnlichen 
scharfon u. dabei aromat. Geschmack. Wird aber im Aminopropanolteil ein Wasser- 
stoff der C-Kette durch ein Methylendioxyphenyl- oder Dimethoxyphenylradikal er
setzt, so ist das Aeylamin wirkungslos. Unter den heterocycl. Yerbb. entstehen aus 
Piperidin u. Pyrrolidin mit ungesatt. Siiuren scharfschmeckende Acylamine. Dagegen 
p-Aminochinolin, Tetrahydrochinolin u. Piperazin bilden sowohl mit Piperinsaure, 
ais auch mit Undecylensaure vollkommen geschmacklose Yerbindungen.

V e r s u c h o .  Piperinoylpyrrolidin, C,6H 170 3N. Aus aus III hergestelltcm Saure- 
chlorid (I) in absol. Bzl. u. Pyrrolidin in Benzol. Aus 80°/oig. 'vss- Methanol oder aus 
Bzl.-Lg. (2: 1) feine Nadeln, F. 144°. —- Piperinoyl-p-aminoaihanol, C14H 15O4N. AusI
u. (S-Aminoathanol in absol. Bzl. in Ggw. von wasserfreiem K 2C03. Aus wenig w. A. 
gelblichweifie glanzende Prismen, F. 162°. — Piperinoyl-y-aminopropaiwl, C15H 170 4N. 
Darst. analog vorst. Verbindung. Umkrystallisieren aus A. +  Bzl., F. 148,5°. — 
Undecylenoyl-fl-aminoathanol, C13H 260 2N. Darst. aus /3-Aminoathanol u. Undecylen- 
siiureelilorid (II). Aus Bzl.-Lg. Krystalle, F. 70,5°. — Undecylenoyl-y-aminopropanól, 
C14H 270 2N. Darst. wie vorst. Verbindung. Aus A. +  PAe. Krystalle, F. 53°. —
a.-Oxy-f}-undecylenoylaminodihydroisosafrol, C21H 310 4N. Aus a-Oxy-j?-acetylamino- 
dihydroisosafrol u. II, aus Methanol, F. 95°. — a-Ozy-fS-undecylennylaminodiliydroiso- 
eugenolmelhyldther, C^H^OjN. Aus a-Oxy-/?-acetylaminodihydroisoeugenolmethylather
u. II wie vorst. Verbindung. Aus Bzl.-Lg. (1:1) lockere Krystallmasse, F. 91°. — 
Undecylenoylpiperidin, C16H 29ON. Aus Piperidin in absol. Bzl. u. II  in Vakuum dest., 
Kp.j 170°. — ZJndecylenoylpyrrolidin, C15H 27ON. Aus Pyrrolidin u. II, wie yorst. 
Yerb., K p .3 168°. — Undecylenoyl-p-amijwchinolhi, C20H 26ON2. Aus Aminochinolin in 
absol. Bzl. u. II. Chlorhydrat, (C20H27ON2C1, F. 169°) aus A. -f  A. umkrystallisieren. 
Die freie Base (aus A. +  PAe.), F . 71,5°. — Piperinoyl-p-aminochinolin, C2iH 160 3N2. 
Beim Mischen der Lsgg. yon p-Aminochinolin u. II in Benzol. Aus A. Krystalle, F.233”.
— Undecylenoyltetrahydrochinolin, C20H 29ON. Analoge D arst.; im Vakuum fraktionieren, 
K p .4 234—235°. — Pipennoyltelrahydrochinolin, C21H 190 3N. Aus Tetrahydrochinolin
u. I in absol. Benzol. Aus A. blafigelbe Nadeln, die beim Tageslicht zersplittern, F. 146°.
— Bisuntłecylenoylpiperazin, C20H 46O2N2. Aus II +  Piperazin +  K 2C03 in wss. Losung. 
WeiBer Nd., Umkrystallisieren aus Lg., F. 63°. (Mat. Termćszettudomanyi Frtesitó 
A. M. Tud. Akad. I II . Osztalyanak Folyóirata [Matli. nat. Anz. ung. Akad. Wiss.] 54. 
807—18. 1936. Budapest, I. chem. Inst. d. Uniy. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) Sa il e r .

Ernst Koenigs, Hans Bueren und Gerhard Jung, uber 3,4-Pyridopyrazin und 
ein Pyridylbenzotriazol. B r e m e r  (ygl. C. 19 3 6 . I. 2937 u. friiher) ubersieht bei Ver- 
wendung von 3-Nitro-4-ehlorpyridin (ygl. KOENIGS u. F r e t e r ,  Ber. dtsch. chem. 
Ges. 57  [1924], 1189) die inzwischen yeróffentlichte Darst. dieser Verb. in remerem
u. reaktionsfaliigerem Zustand (ygl. KOENIGS u. F u l d e , C. 1927 . II. 2758). Friiherc 
Angaben iiber 3,4-DiaminopyTidin (I) sind zu streichen (ygl. KOENIGS, KlNNE u. 
W e is z , Ber. dtsch. chem. Ges. 57  [1924]. 1178), da dic Darst. durch Red. von 4-Nitro- 
aminopyridin nicht reproduziert werden konnte; aus dem erhaltenen Basengemisch 
wurde 4-Chlorpyridin (II), 4-Aminopyridin u. 4-Pyridylhydrazin isoliert. Die Bldg. 
yon I I I  yerlauft yermutlich iiber ein Zwisehenprod., das durch halbseitige Konden
sation yon I  mit Glyoxalbisulfit entsteht; Vff. halten trotz der auffallend geringen
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Bestii ndigkeit yon I I I  an der angegebcnon Formol fest. Das Pyridylbenzotriazol (IV) 
aus I I  m it Anisidin, durch Nitrieren, Red. u. Diazotieren gewonnen, zeigt die den 
Phen ylpyridotriazolen eigene analept. Wrkg. nicht.

n i  ^ \  >ch iv x /  | y — /
K CH N==N

V e r s u c h e .  3,4-Diaminopyridin (I), 3-Nitro-4-aminopyridin in wss. Na2S-Lsg. 
1 Stde. kochen; Nd. aus W., glitzemde Nadeln oder langliche Blattchen, F. 218—219°. 
Pikrat, aus A. ziegelrote, haufig biischelformige Nadeln, F. 235—237°. Platinchlor- 
■uiasserstoffsaures Salz, ockerfarbeno SpieBe, iiber 200“ Zersetzung. Dibenzoyherb., 
C19H150 2Ń3, aus A. Krystalle, F. 222—223°. Pikrat von yorigem, aus A. feine, hell- 
gelbe, yerfilzte Nadeln, F. 251°. — 3,4-Pyridopyrazin (III), C7H 5N3, I  m it Glyosal- 
natriumbisulfit (V) in Eisessig 3 Stdn. erhitzen, W. zugeben u. weitere 3 Stdn. er- 
warmen. Dest. des Nd. bei 200—240° Badtemp. u. 15 mm; Krystalle in A. aufnehmen; 
aus Lg. Nadeln oder Blattchen, F. 100—101°; Geruch wie Acetamid; Zers. beim Ein- 
dampfen mit verd. HC1. Pikrat, gelbe, haufig biischelformige Blattchen; iiber 130° 
Schwarzfarbung. — Phenanthro-3,4-pyridopyrazin, CX9Hn N3, I  u. Phenanthrenchinon 
in Eisessig 4 Stdn. kochen; Nd. aus Eisessig feine gelbe Nadeln, F. 234°. L6st sich 
in konz. H2S 04 blutrot, in HC1 rostbraun. Pikrat, feine gelbo Nadeln, Zers. 262—263°.
— 6-Chlor-3,4-pyridopyrazin, C,H,N3C1, aus 3,4-Diamino-G-chlorpyridin u. V durch
3-std. Kochen in Eisessig; verd. u. weitere 3 Stdn. kochen; F iltrat alkalisieren u. aus- 
athem; aus Lg. Nadeln, F. 138—139°. Chlorhydrat, Zers. iiber 250°. — 4-[p-Methoxy- 
phenylamino]-pyridin, C12H 12ON2, aus I I  u. Anisidin im Rohr bei 180° in 6 Stdn.; 
alkalisieren, W.-Dampfdest.; Riickstand in heiBer verd. HC1 losen, mit NH3 fallen; lange 
yerfilzte Nadeln, F. 172°. — 4-[p-Methoxy-o-nitrophenylamino]-pyridin, Cł2H 120 3N3, 
yoriges in H N 03 +  wenig NaN02 auf dem W.-Bad erwarmen; Nitrat ais Nd., Base 
mit NH3 freimachen, hellgelbe Nadeln, F. 186°. — 4-[p-Methoxy-o-aminophe7iylamino\- 
pyridin, C12Hn ON3, aus yorigem durch Red. m it Na2S bei 70°; Nd. aus W. Blattchen,
F. 138°. — l-y-Pyridyl-5-melhoxybenzotriazol (IV), C12Hi0ON4, yoriges in H2S04 diazo
tieren; y s Stde. kochen, alkalisieren, Nd. aus W. Nacleln, F. 165°. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 69. 2690—95. 2/12. 1936. Breslau, Univ.) H a n e ł.

Giunio Bruto Crippa und Giulio Perroncito, Pyrazolopyrazine. Vff. stellen 
PyrazolopyTazine dar. Ais Ausgangssubstanz dient das 4-Benzoia.zo-l-phenyl-5-am.ino-
3-methylpyrazol (I), das sich m it Acetophenon, seinen Homologen u. Analogen konden- 
siert unter Bldg. von Pyrazolopyrazinen der allgemeinen Formel II. Der typ. Charakter

N der Ausgangssubstanz (I) ais einer
CHi*Cn------r,C-N:N-C.H. H.C-Cfe— pC r^f.C -R  o-Aminoazoyerb. bestatigt sich oinmal

J  |U.VTr J p  .-Ł . L  durch die groBe Rk.-Fahigkeit der
* A 1 Aminowasserstoffatome, dann durch
I I II ^  N  dio Labilitat der Azobindung, die sich

C*H« CiHi bei der Red. aufspaltet. Die Ggw. der
freien Aminogruppe wird durch Kondensation mit Phthalsaureanhydrid bewiesen. —
6,2'-Diphenyl-5'-methyl-[pyrazolo-3',4':2,3-pyrazin] (analog II), C18H 14N4, durch 1 -std. 
Erhitzen von 4-Benzolazo-l-phenyl-5-amino-3-methylpyrazol (F. 140°) mit Acetophenon 
im Olbad auf 210°. Nadeln, F. 186°. — 5,5'-Dimethyl-G,2'-diphenyl-[pyrazolo--j ,4': ‘2,3- 
P!/razin\, C10H 16N4 (analog II), aus I  u. Athylphenylketon, analog der yorigen Verb., 
hellgelbe Nadeln, F. 170°. — 5'-Methyl-2'-phenyl-6-p-tolyl-[pyrazolo-3',4':2,3-pyrazin], 
C19H16N4 (analog II), durch Kondensation yon I  m it Methyl-p-tolylketon. Hellgelbe 
Krystalle, F. 192°. — 4-Benzolazo-l-phenyl-5-phthalimido-3-methylpyrazol, C24H l70 2N6, 
durch Zusammenschmelzen von I  mit Phthalsćiureanhydrid bei 180°. Gelbe Krystalle,
F. 184°. (Gazz. chim. ital. 66. 649—52. Sept. 1936. Payia, Univ.) F ie d le r .

Marguerite steiger und T. Reichstein, Krystallisierte Aceton-d-threose und eine 
emfache Methode zur Herstellung von d- und l-Threose. Monobenzal-d-arabit, dem ent- 
weder Formel I, oder Formel I I  zukommt, liefert bei Oxydation mit Bleitetraacetat in 
kisessig ein siruposes Rk.-Prod. (nicht isolierte Monobenzal-d-threose), aus dem nach 
Abspaltung des Benzaldehyds mit wss. Essigsaure d-Threose (III) entsteht. I II  wird ais 
gut krystallisierende Honoaceton-d-threose (IV) isoliert u. dadurch charakterisiert, daB 
sie bei Osydation mit Salpetersaure 1-Weinsaure liefert.

V e r s u c h e. 11 g I  bzw. I I  wurden in 110 ccm Eisessig suspendiert u. mit 24,5 g 
jjleitetraacetat l l/2 Stdn. geschiittelt. Nach Aufarbeitung u. Hydrolyse wurden 5,7 g 

uckersirup erhalten, die in 240 ccm Aceton +  0,4 ccm konz. H2S04 +  25 g wasser-
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CHjOH CHsOH CHO h 3c O-C-H
HO-O.H HO.Ć.H HO.Ó.H H3C> C < O.Ó.H

^ O . Ć . H  C A -C H .O .Ó .H  o-Ć-OH H-Ó-OH
C .H .-C H II.C .O H  ~ i X Ć J  CHnOH Óh 2 —

I  0 - ° H» I I  ĆHsOH 1 1 1  IY
frcies Kupfersulfat zu IV acctoniert wurden. — IV, C;Hj20 4. Nadeln (aus A.), F. 84°. 
[a]D22 =  — 15,27° (Aceton; c =  2,3). Sublimiert bei 80° u. 0,07 mm. Licfert beim Er- 
iiitzen mit 10%ig. Essigsaure I I I  ais farblosc glasige Masse. — I I I  aus 2 g IV wurde in 
8 g H N 03 (D. 1,2) gelóst u. 50 Stdn. auf 50° erwarmt. Die iiber das Bleisalz gereinigte
1-Weinsaure zeigte F. 169° (korr.). [oc]d22 =  —32,82° (74,0 mg saures Kaliumsalz in 
2%ig. wss. KOH zu 2,526 cem gelóst). Das saure Kaliumsalz der d-Weinsaure ergab 
unter denselben Umstandcn: [a]o22 =  +33,41°. (Helv. ehim. Acta 19. 1016—19. 1/10.
1936. Zurieh, Eidgen. Techn. Hoclisch., Lab. f. organ. Chemie.) E l s n e r .

Gabor Vavrinecz, Krijstallographische Vntersvchung der Saccharose. V. Krystalle 
aus Losungen verschiedener Jieinheit; Zwillingstypen. (IV. vgl. C. 1933. II. 210.) Kry- 
stalle aus einer Griinsiruplcitung, aus iiberhitztem Raffinadesirup, aus Melassen weiter- 
gezuchtete Krystalle, ferner Kandis- u. Krystallzuckermuster aus Raffinade- u. Roh- 
zuckerfullmassen werden krystallmorpholog. beschrieben u. Hiiufigkeitszahlen u. 
Persistcnzwertc ermittelt. Auf Grund dieses Materials u. fruherer Unterss. wird ein 
zusammenfassendes Studium der Zwillinge der Saccharose gegeben. (Magyar Chem. 
Folyóirat 42. 124—38. 1936. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S A I L E R .

Jaroslav Milbauer, Rmktionen im  konzentrierten Schwefelsauremedium. VII. Notiz 
iiber Kjeldahlisierungskatalysaioien. (VI. ygl. C. 1937. I. 840.) Bei der Kjeldahlisie- 
rung von Saccharose mit konz. H 2SO., wurde der Einfl. von yerschied. Katalysatoren 
auf die Gesehwindigkeit der yollstandigen Zers. beim Kp. der H 2S04 u. bei 302° be
stimmt. Beim Kp. nahm dicW rkg. zu in der Roihe: ohne Katalysator, Ni, As, Pd, 
Sb, P t, V, Au, Te, Cu, Hg, Se. Etwas unterhalb des Kp. (302°) wurde die Reihe er
halten: Ni, ohne Katalysator. As, Ag, Pd, Au, Sb, Pt, Hg, Cu, Te, V, Se. Ag2S04, 
sonst ein akt. Oxydationskatalysator der Oxydation mit H 2S04, bat hier nur geringe 
besckleunigende Wirkung. Pd aktiviert nur in gefallter Forin u. bat geringe Wrkg., 
wenn es in Lsg. geht. Se wirkte proportional der Konz. besser ais alle anderen Kata
lysatoren. Setzt man die zur Verbrennung von 100 mg Saccharose durch 100 cem 
konz. H 2S 04 ais Einheit, so betragt die Oxydationszeit beim Kp. mit 140 mg Se02 
7 « , m it 374 mg HgO V43, m it 100,4 mg CuO 1/u , mit 161 mg Te 1/t . Von Ge- 
mischen wirkten bei 302° am intensiysten Se02 +  HgS04 (Yjs) u. Se02 +  CuS04. 
Se02 +  H gS04 +  2 CuO wirkte weniger gut ais die bin. Gemische. (Chem. Obzor
11. 208—11. 1936. Prag, Tschech. Techn. Hochschule.) ScHÓNFELD.

R. S. Hilpert und A. Oelmann, Uber Strohzylan. Darst. des Nylans durcli 
Extraktion von Strohhiicksel m it 10%ig. NaOH bei Zimmertemp. (2 Tage), Fallen 
mit A. u. 6-maliges Umfallen aus W.-Alkohol. Zus.: 46,44% C, 6,22% H, 2,1% OCH, 
sta tt wie ublich 42% C. Die Methylierung m it Dimethylsulfat u. NaOH ergab dasselbe 
Methylxylan wie das bekannte aus methoxylfreiem ZelIstoffxylan hergestellte Produkt. 
Daraus folgern Vff., daB ihr Strohxylan ligninfrei war. — Bei der Behandlung des 
Nylans m it 42%ig. HC1 unter den Bedingungen der Ligninbest. wurden bei 20° in
2 Tagen 3,9% eines Nd. mit 11,6% OCH3, in 4 Tagen 9,1% mit 6,0% 0CH3 erhalten. 
Nach Ansicht der Vff. besteht das Xylan aus mindestens 2 Komponenten, von denen 
die eine leicht durch HC1 verharzt, die andere eret spater naehfolgt. Bei Einw. von 
72%ig. H2S04 auf Xylan schied sich das „Lignin" ais tiefschwarzer Nd. ab, wahrend 
die FI. farblos war. Die Mengen waren hoher ais bei Anwendung von HC1 u. hingen 
stark von der Temp. ab: 11,6% bei 20°, 13,0% bei 22° u. 23,5% bei 30°. Es handelte 
sich also nicht um eine einfache Saurerk., sondern um eine spezif. Wrkg. der HC1 bzw. 
H 2S04. Die Ligninbest. mit HC1 an dem methylierten Xylan ergab 6,2% eines Nd., 
dessen Elementarzus. u. Methoxylgeh. (13,8%) im Rahmen der Strohlignine lagen. 
Da das Methylxylan nach seinen Eigg. kein Lignin enthalten konnte, muBte der Nd. 
durch Einw. der Saure auf ein methyliertes Kohlenhydrat entstanden sein. (Cellulose- 
ehem. 17. 124—25. 13/12. 1936. Braunschweig, Techn. Hochsch.) NeUMANN-

Carl G. Schwalbe, Zum Ligninproblem. Ubersicht iiber die Entw. der Lignin- 
chemie, bes. der Darst.-Verfahren. Stellungnahme zu den teils einander widersprechen-
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den Ergebnissen. Vf. schlagt fiir die Konst.-Ermittlung des Lignina die Darst. nach 
der Schwefelsauremcth. m it 62°/0ig. H 2S04 vor, bei der in der gleiehen Zeit wio mit 
der sonst ublichen 72%ig. Saure ein auffallend helles, schwefelsaurefreies u. geschontes 
Materiał gebildet wird. — Krit. Betrachtungen iiber die Arboiten H il p e r t s . Nach 
dessen Unterss. an Stroh ist der Ligningeh. wahrscheinliobi yiel geringer ais bisher an- 
genommen wurde. Dio Annahme, daB im Stroh iiberhaupt kein Lignin (von eycl. 
Bau), sondern nur Kohlenhydrate vorhanden sind, halt Vf. jedoeh fiir experimentell 
noch nicht geniigend gestutzt. VermiBt wird der Nachw. von Zuckem, die noch emp- 
findlicher gegen 72°/0ig. H 2S04 sind ais Fructoso u. Xylose u. der von methylierten 
Zuckcrn, durch dereń Kondensation H il p e r t  den Methoxy]geh. des Lignins orldart. — 
Die H6Izer enthalten zweifellos Ligninę, die cycl., bes. aromat. Bau besitzen. (Cellulose- 
chem. 17. 113—23. 13/12. 1936. Homburg v. d. H.) N eum ann.

Kurt Bohle, Ober Rerzrjijte und Saponinę der Cholangmppe. Kurzo Obersicht 
iiber den Stand der derzeitigen Forschungsergebnisso an den wichtigsten Herzgiften, 
Saponinen u. ihren Aglukonen. (Chemiker-Ztg. 60. 893—96. 31/10. 1936. Got- 
tingen.) /  S ch icke.

J. L. Goldfarb, Die Acyl-a.- und -a.'-aminonicotine. Es worden Acetyl- u. Benzoyl- 
a-aminonicotine (I) u. Acetyl- u. Benzoyl-a.'-aminonicotine (II) hergestellt. Bei den 
Aminonicotinen (vgl. TSCHITSCHIBABIN u. a., C. 1926. I- 952) ist eine Tautomorio 
móglich, analog der, die bei den Aminopyridinen beobachtet wird (vgl. III); infolge- 
dessen bleibt es noch fraglieh, ob die hior erwiihnten Acylaminonicotine Abkommlingc 
der Amino- oder Iminoformen sind. — In  der yergleichenden pharmakolog. Uniers. 
der Acetylaminonicoline in der pharmakol. Abteilung fiir Experimentalmedizin 
(G. A. MEDNIKIAN, vgl. Diss. W. I. E. M., Leningrad, 22/10. 1935) konnto meistens 
die nicotinartige Wrkg. der Aminonicotine u. ihrer Acetylabk6mmlinge einerseits u. 
der des Nicotins andererseits festgestellt werden. In  einigen Verss. konnte ein Unter- 
schied festgestellt werden: Die Giftwrkg. des Nicotins ist 30—40 mai groBer ais dio 
des a '-Aminonicotine, 70—80 mai groBer ais dio des a-Amitionicolins u. des Acetyl- 
a.'-aminonicotins u. 100—120 mai groBer ais dio des Acetyl-a-aminonicotins. — Die 
lahmende Wrkg. auf den sympath. Nervenknoten (Ganglion) ist beim Acetyl-a-amino- 
nicotin 1400 mai, beim Acetyl-a'-aminonicotin 300 mai, beim a-Aminonicotin 200 bis 
250 mai u. beim a'-Aminonicotm 15—20 mai schwacher ais die des Nicotins. — An 
den BlutgefaBen des Ohres wurde festgestellt, daB, wahrend das Nicotin die Blut- 
gefaBe verengert, sie durch die Amino- u. Acetylaminoverbb. erweitert werden. Durch 
^'-Aminonicotin wird der groBte, durch Acetyl-a-aminonicotin der geringste gefaB- 
erweitemdo Effekt bedingt. Bei Einw. auf die Muskulatur des Blutcgels bewirkt daa 
Nicotin u. die Aminonicotine eine Kontraktion des Muskels, wahrend die Acetylamino- 
nicotine eine Ersehlaffung hervorrufen. — Bei Wrkg. auf das Atmungszentrum der 
Katzo ist der Reizeffekt der Amino- u. Acetylaminonicotino nicht so scharf, dauert 
aber langer ais beim Nicotin. Beim Kaninchen wurde ein starker Reizeffekt des Acyl- 
abkommlinge festgestellt. Die Wrkg. dieser Deriw . ist nicht immer mit einem Still- 
stand der Atmung im Anfang verbunden, wie es allg. bei den iibrigen Stoffen dieser 
Gruppe beobachtet wird.

HiC,-——iCHi HtC-------CH,

\ / CH’ f Z ) —
\^ N H A c y l N AcylHN'^^-' ^  N X

N CH, N CH, m  h
V e r s u e h e .  a'-Aminonicotin gibt in Bzl. mit Essigsaureanhydrid auf den 

W.-Bad Acetyl-a.'-aminonicotin, C12H n ON3; Nadeln, aus Bzn. (Kp. 60—85°), F. 106 
bis 107°; Kp .2 183°. — Pikrat, C24H 230 ]5N9; aus Aceton, F. 185,5—186,5°. — Chlor- 
hydmt, leichtlósl. in W. u. Alkohol. — Acetyl-a.-aminonicotin, Cl2H 17ON3; Bldg. ebenso, 
zuletzt im Olbad bei Siedetemp.; Kp .3>5 169—170°; Krystalle, F . 35—37°. — Wird 
durch sd. 20%ig. HC1 verseift, zers. sich bei Dest. unter gewóhnlichem Druck. — 
Pikrat, C24H 230 16N9; Prismen, aus Aceton, F. 183,5— 184,5°. — Chlorhydrat, leichtlósl. 
m W. u. Alkohol. — Benzoyl-a.'-aminonicotin, C17H 19ON3, aus a'-Aminonicotin +  Ben- 
zoesaureanhydrid in A. auf dem W.-Bade; Krystalle, aus Bzn., F. 110,5— 112°; K p .3 237 
bis 240°; gut losl. in verd. Sauren. — Pikrat, CjgH^O^Nj, aus Aceton, F. 199—200°. — 
Chlorhydrat C1,H 19ON3- 2 HC1; fangt bei 225° an zu erweichen, vollstandige Zers. bei

— Benzoyl-oi-aminonicotin C17H 19ON3, aus a-Aminonicotin +  Benzoesaure- 
anhydrid in A. auf dem W.-Bade; Krystalle, aus warmem Bzl. -f  Bzn., F. 98,5—99,5°;
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K p .4 235—236°; leicht losl. in verd. Sauren u. konz. Lsgg. von benzoesaurem Na; 
eine gesa tt. wss. Lsg. wird beim Erhitzen triibe; die Triibung yerschwindet bei weiterem 
Erhitzen. Wird durch sd. 20%ig. HC1 verscift; aus einer benzoesaures Na enthalten- 
dcn Lsg. fallt mit W. u. auch beim Stehen der Lsg. Benzoyl-a.-aminonicotin ais Hydrat 
C17H t9ON3, H20  aus; Krystalle, F . 76°; das getrocknete (bei 65° im Vakuum) hat 
F . 98°. — Pikrat, goldgelbe Prismen, aus Aceton, F. 230° (Zers.). — Ohlorhydrat 
C17H 19ON3, 2HC1; Zers. zwischen 214—218°. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. 
Ges. 274. 490—97. Nov. 1936. UdSSR, Akad. d. Wiss. Labor. zur Erforschung u. 
Synth. pflanzl. u. tier. Substanzen ,,Lasyn“ .) B usch.

Frigyes v. K onek , Uber die Jodmełhylate von Chinidin und Hydrochinidin. Es 
wird fcstgestellt, daB, wahrend die stcreoisomeren Basen Chinin u. Hydrochinin ohne 
Sohwiorigkeit dio beiden isomeren (farblosen u. farbigen) Jodmethylverbb. (C. 1936. 
II. 1352) liefern, in der Chinidinreihe die Alkylierung des Chinolinstickstoffs experi- 
mentoll schwer durchfiihrbar ist u. die erhaltenen Prodd. weiterer Reinigung bediirfen.

V e r s u c h e .  Chinidinjodmethylat, CH3J - C2|,H240«N2 (I). Aus Chinidin in 
heiBem Bzl. u. frisch dest. Methyljodid. SchneeweiBe, seidenglanzende feine Nadeln, 
F. 235—236° (u. Zers.). — Chinidinjodhydrat, H J-C 20H24O2N2 (II). Aus salzsaurem 
Chinidin u. K J. Aus heiBem Methanol diamantglanzende Krystalle. — Jodwasscrstoff- 
$aures Chinidinmełhyljodid, H J-C 20H 24O2N2-CH3J  (III). Aus II  mit CH3J  im Uber- 
schuB in Ggw. von Methanol im Einsehmclzrohr auf heiBem W.-Bade (2—4 Stdn. er
hitzen). Gelbe, krystallin. Masse. — Chinidinmełhyljodid, C20H 24O2N2-CH3J . Aus III 
mit wss. NaHĆ03-Lósung. BlaBgelbe krystallin. Masse. — Hydrodiinidinjodmeihylai, 
CH3J-C 20H 26O2N2. Aus Hydrochinidin u. Methyljodid, wie I. Diamantglanzende 
Nadeln, F . 242—243° (u. Zers.). — Hydrochinidinjodhydrat, H  J-C 20H 20O2N2 (IV). Aus 
Hydrochinidin u. K J. Aus sehr vielem heiBem W. diamantglanzende Nadelchen. — 
Jodwasserstoffsaures Hydrochinidinmethyljodid, H J-C 20H26O2N2-CH3J  (V). Aus IV in 
Methanol -f  Methyljodid im ObcrschuB im Einschmelzrohr auf heiBem W.-Bado 
(1—2 Stdn. erhitzen). Gelbe, krystallin. Masse. — Hydrochinidinmethyljodid, 
C20H 20O2N2-CH3J  (VI). Aus V mit NH4OH oder NaHC03-Lsg. hellgelbes Prod. mit 
etwa 60—70%  VI-Gehalt. Reindarst. des VI ist bisher nicht golungen. (Mat. Terme- 
szettudomanyi Ertesito A. M. Tud. Akad. I II . Osztalyanak Folyóirata [Math. nat. Anz- 
ung. Akad. Wiss.] 54 . 821—29. 1936. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) Sa il e r .

Arthur Stoli, Die Alkaloide des Multerkorns. t)bersicht iiber die Entw. u. die 
neuesten Fortschritte der Mutterkomchemie u. -pharmakologie (vgl. C. 1936. II. 3106). 
(Buli. Sci. pharmacol. 43 (38). 465—90. Aug./Sept. 1936. Basel.) D eg n e r.

S. K. Ranganathan, Versuche zur Synthese des Isofenchons und seiner Abbau- 
produkle. Dio Konst. des Isofenchons (I) oder eines seiner Abbauprodd., z. B. der 
Isofenchocamphersaure (II) ist bisher durch Synth. nicht bewiesen worden u. Vf. be- 
richtet iiber die vorlaufigen Ergebnisse von Verss., die zu diesem Zweck angestellt 
wurden. a,a-Dimethyllavulmsaureathylester, K p .25 108—110° (Semicarbazon, F . 154°;
2,4-Dinitrophenylhydrazon, F . 98°) wurde m it Bromessigester ( +  Zn) zum Ladon des 
fi-Oxy-P,<),ó-trimethyladipinsaurealhyiesters (III), K p .0 137—138°, kondensiert, das bei 
220° KCN addierte; der Cyanester lieferte bei der Hydrolyse mit konz. HC1

(CH,)aC------CH------ CEI2 (CH3)2C------CH-COOH
I
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7 -  I I I  ^
-C-------- CO H,C------C-COOII
Ó h5 C fł3

-O--------- , COOR (CH3)4C—CO
CH, • C • CHS • CtCHj^ • CO C H ^ .C H j-C tC H ^-C O O R  Ć h-C 00C 2H5

CH2-COOC#H6 ĆHj-COOR HjC—Ó'COOCjH5

I I I  IV  V c h 3
melhylpentan-f},d,E-tricarbonsaure (IV, R =  H), dessen Athylesler (IV, R  =  C2H5) 
K p .j-j 125—128° zeigte. Das aus IV (R =  C2H5) durch Cyclisierung gewonnene V 
soli zur Synth. von I  dienen. (Current Sci. 5. 199. Okt. 1936. Bangalore, Indian 
Institute of Science.) S c h ic k e .

Hans Fischer und W illy Lautsch, Quantitative Dćhydrienmg von Phaophorbid a. 
74. Mitt. zur Kcnnlnis der Chlorophylle. (73. vgl. C. 1937.1 .1448.) Es ist Vff. gelungen,
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sowohl mit Silberoxyd wie m it Silberaeetat in Eisessig Phdophorbid a zum entsprechenden 
Vinylporphyrin zu dehydrieren. Unter Yerbrauch von 4 Mol. Ag-Aeetat wurde sehlieBlich 
10-Acdoxy-(vinyl)-phaoporphyrin a5 erhalten, nachdem an Stelle des labilen H-Atoins 
an C10 der Aceloxyresl eingetreten ist. — Damit ist ein direkter chem. Beweis fiir das 
Vorliegen der Vinylgruppe im Chlorophyll erbracht. Die Viny]gruppe konnte mit 
Diazoessigester in den Óydopropylcarbonsdurerest umgewandelt werden. — Durch 
Anlagerung von HBr u. folgender Umsetzung m it CH3OH entstand 2-a.-Mdhoxy- 
10-acdoxyphdoporphyrin a3 neben 2-a.-MetIioxyrhodoporphyrin. Die Viny]gruppe konnte 
auch durch Hydrierung m it Pd, H„ in Eisessig nachgewiesen werden. Die Methanolyse 
mit Diazomethan-CH3OH fiihrte zu Vinylrhodoporphyrindimethylester, der hydriert 
Rhodoporphyrindimdhylesler ergab. SehlieBlich wird iiber die quantitative Dehydrierung 
von Mesopluiophorbid a zu 10-Acdoxyphdoporphyrin as berichtet.

Y e r s u c h e :  10-AceloxyvinylpMoporphyrin ab-di>ne.thylester (I), C38H3e0 7N4, aus

esteranlanerungsprod., C41H420 9N4, aus Chlf.-Methanol Plattchen, F. 302°; Spektr. in 
Pyridin-A.: I. 639,7—635,1; II. 597—577,6; III . 569,3—559,2; IV. 531—517,6;
E.-A. 448. — 10-Acdoxyvinylphdoporphyrin a5-dimethylesterhdmin, C38H380 7N4FeCl,
F. >  360°; — Oxim, C38H 3D0 7N5, F. >  360°. — 10-Aceloxyphaoporphyrin a^-dimcthyl- 
esłer, C38H 40O7N4, durch Red. des entsprechenden Vinylporphyrins mittels Pd in 
Eisessig u. nachfolgender Reoxydation, F. 305°. 2-v.-Mdhoxy-10-aceloxypluiopor- 
phyńn as-dimethylester, C3DH420 8N4, aus (I) durch Erhitzen mit HBr-Eisessig auf 50°, 
Einengen im Vakuum zur Trockne u. Kochen mit Methanol, Aufarbeiten iiber A.-HC1;
F .>  360°, Spektr. in Pyridin-A.: I . 641—635,7; II. 599,8—578; PTI. 570,7—556,9;
IV. 531,0—516,2; E.-A. 448,7. — Vinylrhodoporphyrinditndhylcsler, C34H3C0 4N4, F. 272°. 
(Liebigs Ann. Chem. 525 . 259—70. 5/10. 1936. Miinchen, Techn. Hochscli.) S i e d e l .

Hans Fischer, R. J. Doyle und W ilhelm Gleim, SyntJicse einiger Porphyrbie mul 
ihrer Derivate. 38. Mitt. zur Kenntnis der Porphyrine. (37. vgl. C. 1937 . I. 102.) 
Um die GesetzmaBigkeiten in der Anderung der Eigg. durch den E in tritt von Sub- 
stituenten in das Porphin festzustellen, wurde die l,5-Dimdhylporphin-2,6-dipropion- 
saure dargestellt, durch Umsetzung von 3,4,5-Tribroni-ó’-brommdhylpyrrometheii- 
hydrobroviid-4'-propion$aure mittels der Bernsteinsaureschmelze. Dasselbe Porphyrin 
wurde auch aus 3,4,5-Tribrom-4',5'-dimethylpyrromethen-3'-propionsaurehydrobromid 
erhalten. Aus dem ersteren Pyrromdhen wurde durch Kochen m it Methanol eino 
1',8',1,2,7,8-Hexabrom-3,6-diindhyl-a.-3'; y-6'-dehydrobilan-4,5-dipropionsdure erhalten.— 
Aus 5 '-Mdhyl-5,4'-dicarbalhoxypyrromdhen konnte kein Porphyrin erhalten werden. — 
Durch Bromierung des a -Pyrrolaldehyds wurde das Hexabrompyrromdhenhydrobromid 
gewonnen. Das aus 2-Mdhyl-3-carbathoxypyrrol mit Formaldehyd-HCl gewonncno 
Kondensationsprod. konnte in der Struktur a,ls2,6-Dimdhyl-3,5-dicarbdthoxy-4,8-dihydro- 
benzodipyrrol (I) aufgeklart werden, u. zwar durch Abbau m it H J  zu 2,3,5-Trimelhyl- 
pyrrol. I  wird auch aus 2-Mdhyl-3-carbaihoxypyrrol m it Chlonndhylather erhalten. — 
Weiter wurden durch Kondensation von Uexabrcmpyrromethenhydrobromid u. 5,5'-Di- 
methylpyrromdhenhydrobromid-4,4'-dipropionsaure die Porphin-l,4-dipropionsdure u. die
5,6,7,8-Tetrdbromporphin-l,4-dipropionsaure erhalten, durch Kondensation von Hexa- 
brompyrromethenhydrobromid m it 3,3',5,5'-Tdramethyl-4,4'-dialhylpyrrometherihydro- 
bromid das 2,3-Dimdhyl-l,4-didthylporphin u. das 5,6,7,S-Telrabrcrm-2,3-dimelh>jl-

den Yerschied. Substitutionen dargelegt.
V e r s u c h e :  3',5'-Dimdhylpyrromdhenhydrobromid-4'-propionsaureester, C^Hjg- 

OjN2Br aus Pyrrolaldehyd u. Kryptopyrrolcarbonsaure u. nachfolgender Veresterung 
mit CHaOH-HBr, aus Methanol braune Stabchen, F. 151°. — Bromierungsprod., 
^uH 150 2N,Br3, aus Eisessig rotc Rhomben, F . 190° unter Zersetzung. — 1',8',1,2,7,8- 
Bexabrom-3,6-dimeihyl-a.-3'; y-6'-ddiydrobilan-4,5-dipropion.saure, C30H 28O4N4Br6, aus 
Chlf.-Jiethanol tiefrote Stibchen, F. 146°. — 4',5'-Dimdhylpyrrometheiihydrobromid- 
3’-propionsaure, aus Pyrrol-2-aldehyd- u. Hamopyrrolcarbonsaure, C14H 170 2N2Br; der 
enteprechende Ester, C15H i90 2N2Br, aus Eisessig-A. rotbraune Nadeln; ais Bromprodd. 
wurden erhalten: C14H 150 2N2Br3 aus Eisessig rote Rhomben, F. 120° unter Zers. sowie

109*

Chlf.-Methanol, F. >  360°; Spektr. in Pyridin-A.: I. 640; II. 600, 2—580, 5; III . 572,3 
bis 562,8; IV. 529,5—520,2; E.-A. 449,2. R. d. I .: I II , II, IV, I. — Diazoessigmdhyl-

NH CH, XH

CH. 1,4-diathylporphin. Durch Selbstkondensation 
von 4,5,3'-Tribrom-5'-mdhylpyrromethenhydro- 
bromid-3,4'-dipropio7isaure wurde die Porphin-
1,3,5,7-letrapropionsdure synthetisiert. SehlieB
lich werden die spektroskop. Unterschiede bei
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CiiH140 2N2Br4, aus Chlf. yiolctte Rhomben, kein F. — l,5-Dimethylporphin-2,6-dipro- 
pionsaure, C28H 280 4N4, aus Pyriden-Methanol Stabchen, HCl-Zahl 1,5; in HCl-Lsg. 
unbestandig; Spektr. in Pyridin-A.: I. 622,9; II. 617,4; III . 590,5; IV. 575,1; V. 563,4; 
VI. 554; VII. 529,9; VIII. 498,7 (Maxima); E.-A. 425; R .d . I . :  V III, V, VH, I, 
VI, IV, I II , II. — Ditnethylester, C30H30O4N4, aus Chlf.-Metkanol lange Nadeln, 
F . 302°. — Gu-Salz, C28H 240 4N4Cu, kleino Krystalle uniósł, in allen gebrauchlichen 
Lósungsmitteln. — 5' -Metliyl-5,4'-dicarbdthoxypyrromethenhydrobromid aus 2-Methyl- 
3-carbathoxy-5-formylpyrrol u. 2-Carbathoxypyrrol, OffHjoNjBr, hellroto Nadeln, 
F . 193° unter Zersetzung. — Hexabrompyrromethenhydrobromid, C9H3N2Br,, aus 
Chlf. tiofroto Nadeln, F. 160° unter Zers.; mit verd. Ammoniak daraus dio freie Base 
C oH ^B r,,, aus Chlf. violettc Nadeln, ab 160° Zersetzung. — 2,6-Dimethyl-3,5-dicarb- 
dlhoxy-4,8-dihydrobenzodipyrrol (I), C18H 220 4N2, aus Chlf. oder Eisessig feine haar- 
fórmige Nadeln, F. 331°, ab 280° Sublimation. — Porphin-l,4-dipropionsduredimethyl- 
ester, C,8H„60 4N4, aus Chlf.-Methanol lange Nadeln, F. 215—216°, HCl-Zahl 2,6; 
Spektr. ‘in Pyridin-A.: I. 620—616,8; II. 605,8; III . 592; VI. 576,4 . . .  570; V. 566,4 
bis 562,3; VI. 554,9; VIII. 524,1—518; VIII. 502,5—478; E.-A. 422,3. — 5,6,7,8-Teira- 
bromporphin-l,4-dipropionsduredimeihylester, C28H 220 4N4Br4, aus Chlf.-Methanol kleine 
Nadeln, F. 180°, HCl-Zahl 30; Spektr. in Pyridin-A.: I. 628; II. 573; III . 536,2;
IV. 502,5; E.-A. 445. — 2,3-Dimethyl-l,4-diathylporphin, C.)BH„0N4, sehr lange Nadeln, 
HCl-Zahl 3; Spektr. in Pyridin-A.: I. 619,1; II. 607,7; IH . 593,3; IV. 572; V. 564; 
VI. 556; VH. 522; VIII. 492,5; E.-A. 430. — Gu-Salz, C20H 24N4Cu. — 5,6,7,8-Tetra- 
brom-2,3-dimethyl-l,4-diatliylporphin, C,sH22N4Br4, kleine Nadeln, kein F., HCl-Zahl 30; 
Spektr. in Pyridin-A.: I. 632—628;' II. 589—572; III. 546—535; IV. 520—498;
E.-A. 448. — Porphin-l,3,5,7-tetrapropionsdurctetramethylester, C36H380 8N4, kleine 
Nadeln, F. 265°, HCl-Zahl: 2,8; Spektr. in Pyridin-A.: I. 623—619; II. 608,5; IH . 596;
IV. 578—573; V. 569—564; VI. 556; VII. 531—522; VIII. 505—480; E.-A. 430.; 
R. d . I . :  VIII, VH, V, I, IV, m ,  II, VI. (Liebigs Ann. Chem. 525. 24—43.
14/9. 1936. Munchen, Techn. Hochsch.) SlEDEL.

Georg Barkan und Otto Schales, Hamoglobin und leicht abspaltbares Ewen bei 
der Adsorpłion und bei der Kataphorese. 12. Mitt. in  der Iłeihe der Eisenstudien. (11. vgl. 
C. 1937. I. 1173.) Es ist nieht gelungen, die friiher durch elektiye Adsorption (an Ton- 
erde) erreichto ąualitatiye Trennung von Blutfarbsłoff u. „leiclit abspaltbarem“ Fe 
ąuantitatiy zu gestalton. — Im  Kataphoreseapp. nach T h e o r e l l  zeigen Hamoglobin 
u. das „leicht abspaltbare“ Fe den gleichen isoelektr. Punkt u. fast die gleicho Wande- 
rungsgesehwindigkeit. Vff. schlieBen daraus auf Ahnlichkeiten im Bau des Hamoglobins 
u. des „leicht abspaltbaren“ Fe. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 244. 257—65. 3/12. 
1936. Dorpat [Tartu], Univ.) SlEDEL.

G. A. Adams, Das Ultramolettspektrum von Hdmoglobhulerivalen und Gallenfarb- 
stoffen. Vf. ordnet die Absorptionsbande bei 4100 A dem Porphyrinring in den Hdmo- 
globinderiw. zu. Bei Offnung des Rings u. Dbergang zum Bilimbinoid tr itt  nur noch 
eine yerwasckene Absorption zwisehen 5000 A u. 4300 A auf. (Naturę [London] 137- 
578. 3/4. 1936. London, Canada, Univ.) S i e d e l .

Gordon Albert Adams, Das Ultramolettspektrum, von Hamoglobin und seinen 
Derivaten. Dio UV-Spektren von Oxyhdmoglobin, Garboxyhdmoglobin, red. Hamoglobin, 
neutralem u. alkal. Methdmoglobin, alkal. u. saurem Hamałin in W. u. organ. Lósungs
mitteln, red. alkal. Hamatin, Pyridin- u. Piperidinhamochromogen, Hdmatoporphyrin, 
Bilirubin in ammoniakal. Lsg. u. organ. Lósungsmitteln u. natives, sowie denaturiertes 
Pferdeglobin wurden gemessen (Kuryen vgl. Original). Fiir Oxyhdmoglobin wurde eine 
Hauptbando bei 4000 A, ein schmales Band bei 3750 A u. ein breiter Schatten bei 
3400 A festgestollt, ebenso fiir seino Verbb. u. D eriw . Die Bandę des Hdmoglobins bei 
2700 A wird dem Globin zugeordnet, da sie auch an Lsgg. des natiyen u. denaturierten 
Globins zu beobachten ist. — Hamatinverbb. in organ. Lsg. haben eine gróBere TJV- 
Absorption, u. der Gipfel dor Kurve ist nach Violett yerschoben. — Bilirubin besitzt 
eine breite Absorptionsbande von 5000—4100 A u. unterscheidet sich im Spektrum 
stark yon den Hdmoglobinderiw. — Die Bandę bei 4000 A (bei Hdmoglobimerbb.) ordnet 
Vf. dem Porphyrinring zu u. nicht der Fe-Valenz. Sie yerschwindet bei Offnung des 
Ringes zum Bilirubin. (Biochemical J .  30. 2016—22. Nov. 1936. London, Can„ 
Uniy.)  ̂ SlEDEL.

M. E. Leger, Ober das Boletol, den Farbstoff der blau anlaufcnden Bolełcn. Wieder- 
gabe der beiden, C. 1935. I . 2022 referierten Arbeiten von KÓGL, DEIJS uber Boletol 
u . Isoboletol. (J . Pharmac. Chim. [8] 2 4  (128). 508—18. 1/12. 1936.) B e h r le .
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Ryo Yamamoto und Yasuyosi Osima, Vber,den Farbałoff von Hibiscus Sabdct- 
riffa L. (Hwiscin). 2. (1. vgl. C. 1933 . I. 71.) Dio in der 1. Mitt. mitgeteilto Zus. yon 
HwiscincJilorid (I) erwies sioh ais irrig infolge ungcnugender Reinheit des Praparats. 
Fur I, metallglanzende, rotbraune Nadeln, F. 178° (unkorr.; iiber CaCU getrocknet), 
wird jetzt lufttrocken die Zus. C20H 20O16Cl- 3 H 20  ermittelt. Hiyiscin ist ein Delphinidin- 
pentoglueosid, denn Kochen yon 1 m it 17°/0ig. HC1 (2 Min.) lieferte Ddphitiidinchlorid, 
C15Hu O,C1 (II), Glucose u. eine Aldopentose (nachgewiesen durch Bldg. von Furfurol 
bei der Oxydation). — Das mit (CH3)2S04 u. 50%'g- KOH erhaltene O-Pentamethyl- 
deriv. von II lieferte bei Red. mit metali. Na in A. (nicht naher beschriebenes) Penta- 
methoxyoxydiphenylpropan, das bei Methylierung mit (CH3)2S04 u. konz. KOH iiber- 
ging in a-[2,4,6-rI'rwiethoxyphenyl]-y-[3,4,S-trimcthoxyphenyl\-j>ro-pan, C21H 230 6, F. 91°.
— Die Absorptionsspektren yon I u. II  in 0,12°/oig. HCl-alkoh. Lsg. sind angegeben. 
(Sci. Pap. Inst. physic. chem. Rcs. 30. 258—62. Dez. 1936. [Orig.: engl.]) B e h r l e .

Elisabeth Dane und Thomas Brady, Darstellung von Glykosiden der Gallen- 
sduren. I. Nach der Meth. von ZEMPLŹN (C. 1935 . I . 1244) wurde aus Desoxychol- 
sauremethylester m it Acetobromglucose in Ggw. yon Quecksilberacetat in absol. Bzl. 
das Monoglueosid in 25%ig. Ausbeute dargestellt. Es wird angenommen, daB dabei 
Desoxycholsaure-3-glucosid gebildet wird. Die Gallensaureglucoside sollen auf ihre 
Herzwrkg. am isolierten Froschherzen untersueht werden.

V e r s u c h e .  Desozycholsauremethylester. Aus 50 g Desoxycholsaure m it 1% 
methylalkoh. HC1 durch Kochen am RuekfluB 48 g reinen Ester; F. 95—97°. Sintem 
ab 80°,, derbe Nadeln aus Methanol (vgl. C. 19 2 7 . II. 833, 2765). — Desoxyclwlsaure- 
meihylester-3-glucosid. 20 g Methylcster wurden m it 20 g Acetobromglucose in absol. 
Bzl mit 6,9 g Quecksilberacetat 2 Stdn. erhitzt. Die Acetylvcrb. konnte nicht krystallin 
erhalten werden, sie wurde daher m it 3,5% Natriummetliylat entacetyliert. Das Gluco- 
sid, 5—6 g, ist unlosl. in W., sehr wenig lSsl. in trocknem Aceton u. Essigester, leichtlosl. 
in Methanol. Aus feuchtem Aceton rechteckige Platten yom F. 135—136°. Beim 
Kochen m it yerd. Sauren erfolgt leicht Abspaltung des Zuckers. — Desoxyc!wlsdure-3- 
glucosid. Aus dem Methylester durch Vcrseifen m it 1-n. methylalkoh. KOH. Sehr 
wenig losl. in W., wenig losl. in A. u. Essigester, leichtlosl. in Methanol u. Aceton. 
Spitze Nadeln, F . 215—217°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 244 . 241—44. 26/11. 
1936. Munehen, Bayer. Akad. d. Wiss.) SOREMBA.

Heinz Hillemann, Zur Kennłnis des „Sterinkohlemcasserstoffs C1SHW'1 und iiber 
noei Ismmre desselben {zugleich eine Erwiderung an die Herren DieU und Rickert). (Vgl. 
C. 1935 . I. 2190.) Zur Identitat des yon D i e l s  (Liebigs Ann. Chem. 4 5 9  [1927]. 1) 
aus Cholesterylchlorid durch Se-Dehydrierung gewonnenen Sterin-KW-stoffs C18H 16 
ais „y-Methyl-l,2-cyclopentenophenanthren“ war yon B e r g m a n n  u . Vf. (C. 1933 . 
II. 2985) die Synth. desselben durehgefuhrt worden. Die Prapp. yon D i e l s  u . B e r g -  
Mann zeigten zwar denselben F. u. unyeranderten Misch-F., gaben aber yersehied. 
Pikrat-F.; das Prap. von DlELS war hellviolett u. fluorescierte, das von B e r g m a n n  
u. Vf. rein weiB u. ohne Fluorescenz; beide gaben ein ident. Nitrosoderiy. (C. 19 3 5 .
I- 1879). Ein yon H a r p e r ,  K o n  u . RuziCKA hergestelltes Prap. ahnelte dem yon 
D i e l s  (C. 19 3 4 . I. 3473). Zur Klarung dieser Unstimmigkeiten wurde eine weitere 
Reinigung der Prapp. yorgenommen: der nach BERGMANN u .  Vf. dargestellte KW-stoff 
anderte dabei n i c h t  die angegebenen Eigg., der nach DlELS gewonnene KW-stoff 
konnte rein weiB u. fast ohne Fluorescenz erhalten werden. Zur Klarung der Frage, 
ob derartige Yerbb. iiberhaupt fluorcscieren, wurden 2 Isomere dargestellt u. zwar 
1'-Methyl-3,4-cyclopentenophenanthren (Y) u. 3'-Methyl-2,3-cyclopentenoplienanthren (VI): 
3-Acetylphenanthren +  Zn +  Br-C H „-C 02-CH3->- I  CnH,, ■ C(CH3) : CH • C 0 2 • CH3

t r r t r r  C A P ł

U CuH, • CH(CH3) • CH, • C02 • CH3 I I I  CUH9 • CH(CH3) • CH2 • COOH A1C|t’>-
IV a. 3-Methyl-6,7:7/,8'-naphthohydrindon-(l) u. IV b. 3-Methyl,5,6: l',2'-naphtho- 
hydrindon-(l) V bzw. VI. Die Struktur der Ringketone IV a -j- b wurde durch 
oxyd. Abbau sichergestellt. Die Phenanthrenderiyy. V u. VI zeigen k e i n e  Fluorescenz, 
wie auch die yon Ga m b l e  u . K o n  (C. 1 9 3 5 .1. 3798) dargestellten KW-stoffc 3-Meihyl- 
u. 9,3'-Dimeihyl-l,2-cyćlopentenophenanihren nicht fluorescieren. Die Absorptions
spektren der Sterin-KW-stoffe u. der Prapp. gaben keinen AufschluB iiber die Art 
der Verunreinigungeu.

V e r s u c h e .  y-Methyl-l,2-cyclopentenophenanthren nach BERGMANN u .  H il le -  
Ma n n  (1. c.) -inirde aus Eisessig 3-mal umgelost, iiber das P ikrat (F. 130—131°) ge- 
reinigt, 2-mal im Hochyakuum sublimiert. Der F. 126—127° anderte sich nicht.
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Sterin, C18H 16 nach DlELS wurde ungefiihr analog gereinigt, dabei wurde es rein weiB 
u. zeigte im Sonnenlicht schwache Fluorescenz. F. 125—126°. Pikrat-F. 127—128°. 
Beeinflussung der Fluorescenz Mon Gu Hlt . Zusatze von Ringketon IV, Dekalin oder 
Tetralin beeinflussen die Fluorescenz yon Lsg. des Sterin-ICW-stoffes n i c h t .  — 
P-[3-Phenanthryl\-crotonsauremethylester, C19H 180 2 (I). 3-Acetylphenanthren, Brom- 
essigsauremothylester, Zn-Flitter in Bzl. gekocht, mit yerd. Schwefelsaure zera., Bzl.- 
Lsg. mit Phosphoroxychlorid behandelt. Das llohprod. konnte wegen der Beimengungen 
nicht gereinigt werden, deshalb wurde nur mit 10%ig. methylalkoh. KOH yerseift (Rob- 
saure F . 188—-193° aus A.) u. dann wieder yerestert. Lange prismat. Nadeln, F. 56—57° 
aus A.-Ather. — P-[3-Phenanthryl]-crotonsaure, C18H 140 2 (II). Dest. des Estera u. 
nachfolgende Verseifung. Rein weiBe Nadelbusehel, diimi, F. 194,5—196,5° aus A. — 
/?-[S-Phenanthryiybuttersaure, CJ8H 160 2 (III). 1. Hydrierung des Estera I  erfolgte in 
Essigester mit vorhydriertem Pd-Bariumsulfat, darauf Verseifung. Breite Blatter, 
F . 105—107° aus Essigester-Petrolather. 2. Hydrierung der Saure I I  erfolgte in 
Exluan 05 mit Pd-Bariumsulfat. — R i n g s c h l u B  y o n  I II . Die Saure I I I  wurde 
m it Thionylchlorid erhitzt, dann das olige Saurechlorid m it A1C13 in Nitrobenzol be
handelt. Das Rohprod., K p .0,05 193°, erstarrte nach nochmaliger Dest. bei 0°. Durch 
fraktionierte Krystallisation u. Auslcsen der Krystalle wurden die beiden Ketone 
gotrennt: 3-Mclhyl-6,7-[7',S'-naphtho]-kydrindon-(l), C18H140  (IV a), rein weiBe groBe 
Blatter, F. 91° aus A. unter Zus. von Hydrazinhydrat, u. 3-Methyl-5,6-[l',2'-naphtho]- 
hydrindon-(l) (IV b), weiBe, breite Nadelbusehel, F. 140—141° aus Benzol. — l'-Methyl-
3,4-cyclopentenophencmthren, C1SH 10 (V), IV a wurde mit amalgamierter Zn-Wolle 
in konz. HC1 erhitzt, das gelbe 01 destilliert. K p .0l05 172—173°. Reine weiBe Krystalle 
ohne Fluorescenz, F. 28—29° aus PAe. Unreines Keton IV a gab bei der Red. ein 
prachtig fluorescierendes 01. — 3'-Methyl-2,3-cyclopentenophenanthren, C18H1G (VI), 
analog yorst. Verb. aus Keton IV b, ąuadrat. Platten aus Methanol, F. 75—76°. — 
Beim oxydatiyen Abbau m it H N 03 u. Veresterung ergab IV a Mellophansduretelra- 
mełhylester, IV b ->- Benzo1-l,2,4,5-tetracarbonsduretelramethylester. — P-[3-Phenanlhroyl]- 
■projńonsauremelhylester, C19H 18Ó3, aus der Saure u. Diazomethan, Blatter aus Aceton- 
PAe., F. 67—70°. — Nitrosorerb. GlaH130 2N, aus synthet. y-Metbyl-l,2-cyclopenteno- 
phenanthren, nochmals dargestellt, zeigte wiederum (vgl. C. 1935. I. 1879) denselben 
F. (238—239°, korr.), wie das aus dem Sterin C18H 10 gewonnene Praparat. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 69. 2610—17. 2/12. 1936. Tiibingen, Univ.) S o r em ba .

Fr. Schenck, K. Buchholz und O. W iese, Unterauchujigen ani 7-Dehydrochole- 
sterin. 7-Dehydrocholesterin, das sich ais Provitamin einiger Lebertranvitamine (vgl. 
BROCK5IANN u . W in d  AUS, C. 1936. II. 2546) erwiesen hat u. sieli durch Bestrahlung 
m it UV-Licht in ein antirachit. wirksames Prod. iiberfuhren lieB (WlNDAUS, C. 1936.
I .  355), wurde etwas genauer untersucht u. sein Verli. mit dem des Ergosłerins u. 
22-Dihydroergosterins yerglichen. 1. Die A d d i t i o n  v o n  M a l e i n s a u r e -  
a n h y d r i d  erfolgte ziemlich schwer (vgl. WlNDAUS, C. 1931. I. 2885). 2. P  h o t  o - 
c h e m .  D e h y d r i e r u n g  u. O x y d a t  i o n. Es yerhiilt sich dabei ahnlich wie 
Ergosterin; Bestrahlung der alkoh. Lsg. in Anwesenheit von Eosin u. Abwesenheit 
von 0 2 mit Sonnenlicht gab ein „ Pinakon“ , das ein Diacetat lieferte. Das 7-Dehydro- 
cholesłerinpinakon gab beim Erhitzen unter Abspaltung yon Methan einen Alkohol, 
C26H40O, Norsterin (IV), der dasselbe Absorptionsspektr. wie Neoergosterin besitzt. 
Bei Anwesenheit von 0 2 u. Eosin wurde bei der Bestrahlung ein Peroxyd, Co7H410 3, 
erhalten, das bei Zimmertemp. J  aus KJ-Lsg. freimachte u. dieselbe R k. wio Ergo- 
sterinperoxyd gab, durch Zn-Staub u. Alkali wurde dieses in ein Clwlestenlriol, C27H4S0 3, 
uberfiihrt. 3. H y d r i e r u n g s p r o d d .  Bei der Hydrierung mit Na u. A. yerhielt 
sich das 7-Dehydrocholesterin nicht wie Ergosterin, sondern wie 22-Dihydroergoslerin; 
die F" CT—C8 wanderte nicht, es entstand ein Cholesten-(7)-ol-(3), aus Analogiegriinden 
y-Cholestenol (V) genannt, mit Benzopersairre gab dieses ein Triol (VI). V wurde durch 
P t oder Pd, ahnlich wie y-Ergostenol, in ein ix-Cholestenol (VII) umgelagert, in dem die 
p  Cg—C14 angenommen wurde. VolIstandige Hydrierung gelang erst nach Umlagerung 
m it HC1 (ygl. R e i n d e l , C. 1928. I. 1777), wobei unter Verschiebung der p  des VII 
yon C8—Cu  nach C14—C15 ein P-Cholestenol (VIII) entstand, das dann zu Choleslanol (IX) 
hydriert werden konnte. 4. I s o m e r i s i e r u n g .  Mit HC1 wurde ais Hauptprod. 
eine Substanz erhalten, die glatt Maleinsaureanhydrid anlagert u. bei 248 » “ ein 
Absorptionsspektr. besitzt; sie entspricht dem Ergosterin B3 u. wurde Dehydro
cholesterin B3 genannt. Mit fein yerteiltem Nickel wurden ungesatt. Ketone erhalten, 
die bei der Hydrierung in Cholestenole noch nieht geklarter Konst. ubergehen.
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V e r  s u c h  e. Addukt 7-DdiydrocIioleslerin-Mulein.suurmnhydrid. Die Kompo- 
nenten wurden in Xylol im zugeschmolzenen Rohr 8 Stdn. erhitzt. Tafeln, F. 178°, aus 
Aceton. — 7-Dehydrocholesterinpinakon. Die alkoh. Lsg. wurde mit CO, luftfrei gemacht 
u. dann dem Sonnenlicht ausgesetzt, nach 5— 6 Stdn. kryst. das Pinakon aus (zum Vgl. 
Ergosterinpinakon bcreits nach 3 Stdn.). F. 196—197°"unter Zers. [<x]d22 =  —181,6° 
(Pyridin). Diaceiał. Aus dem Pinakon mit Essigsaureanhydrid in Pyridin. Nadeln, 
P. 201—202° unter Zers., aus Bzl.-A. [cc]D22 =  —161,2° (Chlf.). Dasselbc Prod. wurde 
aus 7-Dehydroehole8terylacetat durch Bestrahlung erhalten. — Norsterin (IV). 7-De- 
hydrocholesterinpinakon -wurde in Essigsaureanhydrid gekocht, das erhaltene Ol mit 
methylalkoh. KOH verseift. Aus Essigester derbe Nadeln, aus Methanol Blattchen, 
F. 111°, [<x]d22 =  +1.6° (Chlf.). 3,5-Dinitróbcnzoat aus Norsterin m it 3,5-Dinitro- 
benzoylchlorid in Pyridin erwarmt, aus A. Nadeln, aus Bzl. odor Chlf. Blattchen, 
schwach gelb, F . 207° unter Zers., [a]o22 =  —2,5° (Chlf.). — 7-Dehydrocholest-erin- 
perozyd. 7-Dehydrocholesterin in A. unter Durchleiten von 0 2 5 Stdn. bestrahlt. 
Krystalle aus A., F. 152°, [cc]d22 =  +6,55° (Chlf.). Cholestentriol. Aus 7-Dehydro- 
cholesterinperoxydmutterlauge durch Kochen m it Zn-Staub in alkoh. KOH. Glanzende 
Blattchen, uniósł, in PAe., sehr wenig lósl. in Essigester u. A., losl. in A. u. Methanol, 
F. 211° unter Zersetzung. — y-Chohstenol (V). 7-Dchydrocholesterin wurde in absol. A. 
mit Na 6 Stdn. hydriert, danach wurde ein Prod. vom F. 122—123°, [a]n =  —13,5° 
erhalten; es wurde dann nochmals hydriert, der F. blieb, die opt. Drehung lag aber bei 
[<x]d =  0°. Nadeln aus Methanol. Acetat, Nadeln aus Methanol, F. 118—119°. Benzoał, 
aus Aceton derbe Nadeln. F . 157—158° zu einer triiben Schmelze, die bei 176° klar 
wird, [<x]d19 =  +7,14° (Chlf.). — Cholestantriol-(3,7,8), aus V mit Benzopersaure bei 
Zimmcrtemperatur. Aus Aceton flacho Nadeln, F. 192°. Diacetał, aus dem Triol m it 
Essigsaureanhydrid in Pyridin flachę Nadeln aus Methanol, F. 164—165°. — u-dwlestenól- 
acetał. 7-DehydrochoIesterylacetat wurde in Essigester mit Pd-Mohr u. H 2 geschuttelt, 
dabei wurde 1 Mol H 2 aufgenommen. Blattchen, F. 77—78°, [cc]d21 =  +9,46° 
(Chlf.). — a-Oholeslenol (VII). Aus dem Acetat durch Kochen mit methylalkoh. KOH; 
lange Nadeln, F . 119—120° aus Methanol, [a]n21 =  +20,36° (Chlf.). Benzoał, aus 
Aceton buschelfórmig angeordnete Nadeln, bei 115° triibe Schmelze, die bei 140° klar 
w'rd; [cc]d20 =  +8,53° (Chlf.). — /2-Cholestenolbenzoat. Chlf.-Lsg. des a-Cholestenol- 
benzoats wurde in der Kalte m it trocknem HC1 behandelt, dann mit Na2C03 neutrali- 
siert. Lange Nadeln aus Aceton, F. 168°, [a]o22 =  +32,54° (Chlf.).— ft-Choleslenol (VIII) 
durch Verseifung des Benzoats. Schone Nadeln aus A., F. 130—131°, [ix]d22 =  +34° 
(Chlf.). Acetat, Nadeln aus Aceton, F. 91—92°, dessen Hydrierung in A.-Eisesaiglsg. 
mit Pt-Mohr u. H 2 Cholestanolacetat ergab (keine F.-Erniedrigung). — Dehydrochóle- 
‘iterin-Br benzoat. Die Chlf.-Lsg. von 7-Dehvdroeholesterylbenzoat wurde in der Kalte
4 Stdn. mit HC1 behandelt, sie wurde dabei tiefviolett. Aus A. oder Chlf.-Aceton 
umgetóst, F. 149—150°, [a]o21 =  —115,1° (Chlf.). Das Benzoał wurde verseift u. das 
Dehydrocholesterin B3 aus A. umgelost, F . 117—118°, [oc]d23 =  —145,5° (Chlf.). (Acełat, 
Nadeln aus Eisessig, F. 86—87°, [cc]d21 =  —114,5° [Chlf.].) — Maleinsaureanhydrid- 
oddukł. Dehydroeholesteryl-B3-benzoat wurde in Bzl. mit Maleinsaureanhydrid 
gekocht. Addukt bildet schone Nadeln, F. 242—243° aus Chlf.-A., [(x]d22 =  — 17°.
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Z u s a t z .  Die Unterschicde in den F F . des 7-Dehydroeholesterins von WlNDAUS 
bzw. A. G. B o er  (C. 1936. II. 1960) werden durch den Krystallwassergeh. erklart. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 2696—2705. 2/12. 1936. Gottingen, Univ.) S o r em ba .

A. Windaus und O. Stange, U ber das Promtamin des Eiersierins. Aus 5 kg 
Cholesterin aus chines. Trockeneigelb (Firma Me r c k ) wurden 0,423 g Provitamin iso- 
liert; dazu wurde das Cholesterin in Bzn.-Bzl. (1:1) gelóst, an Aluminiumoxyd (3% W.- 
Gch.) adsorbiert u. danach m it einem Gemisch von Bzn.-Bzl.-Metha.nol im Verhaltnis 
250: 250: 1,2 eluiert. In  den letzten Anteilen der Elutionslsg. reichert sich das Pro- 
vitamin an; durch den F. 163°, das Acetat u. m-Dinitrobenzoat wurde es ais Ergosterin 
erkannt, durch Hydrierung m it Pd-Mohr u. Wasserstoff in das a-Ergostenol uberfuhrt. 
Die Isolierung eines anderen Provitamins ist bisher nicht gegluckt. Das Vork. des 
Ergosterins im Eigelb wird durch dio Nahrungsaufnahme erklart, wobei das in der 
Nahrung enthaltene Ergosterin im Organismus resorbiert u. im Eigelb ausgeschieden 
wird; dafiir sprechen eigeno Verss. u. die von ScHONHEIMER u. D am (C. 1933. I. 2575) 
u. Me n sc h ic k  u .  P a g e  (C. 1932. II. 2840). Die von B o er  u. Mitarbeiter (C. 1936.
II. 1960) aufgestellte Behauptung, daB das von ihnen in einem Handelscholesterin 
gefundene Ergosterin von der Herstellerfirma beigemengt worden sei, wird zur Dis- 
kussion gestellt. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 244. 218—20. 26/11. 1936. Gót- 
tingen, Univ.) ” SOREMBA.

Suttekiti Maruyama, Synthese von Ascorbinsdure undihre Identitdt mit Yilamin G. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1936. I- 3151 referierten Arbeit. (Sci. Pap. Inst. physic. 
chem. Res. 27. 59—63. 1935. [Orig.: engl.]) Co r t e .

St. J. v. Przyłeęki, Die Eigenschaften der Proteinę ais Funklion ihres Feiribaues. 
Ausfuhrliche Zusammenfassung der aus dem V. PRZYLECKIschen Arbeitskreis hervor- 
gegangenen Arbeiten iiber Polysaccharoproteide u. Lipoproteide. (Mh. Chem. 69. 243 
bis 269. N oy. 1936.) B r e d e r e c k .

Norman R. Joseph, Heterogenes Oleichgewicht von Proleinlosungen. I. Aklivilats- 
koeffizienten und Alembrangleichgewicht in Mischungen von Gelatine mit Salzen. Vf. ent- 
wickelt thermodynam. Beziehungen zwischen den osmot. Eigg. von Dreistoffsystemen 
u. den Aktivitatskoeff. der gelósten Komponenten. Elektrometr. konnte der Einfl. der 
Gelatine auf den Aktivitatskoeff. von ZnCl2 bestimmt werden. Dio Wrkg. des ZnCl2 
auf den Aktivitatskoeff. der Gelatine wurde berechnet. Der elektrometr. bestimmte 
Salzeffokt wurde m it dem verglichen, der fiir Gelatine aus Membrangleichgewichten 
u. fiir andere Proteine aus Loslichkeitsunterss. ermittelt wurde. Diskussion der Resul- 
tate. (J. biol. Chemistry 116. 353—70. N ot. 1936.) B r e d e r e c k .

St. J. v. Przyłeęki und E. Hofer, Untersuchungen iiber kiinslliche „Lipoproteide'1 ■ 
Die Rk. von Proteinlsgg. m it Lipoiden fuhrt zu keinem einlicitlichen Ergebnis. Sehr 
viel Lipoid enthalten die mit Olsauro entstandenen Niederschlage. Der Lipoidgeh. kann 
mehr ais 50% des Nd. betragen. Bei Verss. m it 01ivenól waren nur geringe Mengen Fctt 
im Nd. enthalten. Dio Nd.-Bldg. hangt vom ph u. den Mengenverhaltnissen der Kompo
nenten ab. Die Zus. der Lipoproteide ist von wiederholten pn-Anderungen unabhangig. 
A. zorlegt das Lipoid aus Olsaureprotein nur teilweise in seine Komponenten. Diese 
Zerlegung ist pH-abhangig. Extraktion m it A. u. A. trennt das Lipoid vom Protein. 
Salze beeinflussen die Eigg. des Lipoproteids nur schwach. Lecithin kann durch 
Estralction mit A.-A. nur zum Teil aus Lecithalbumin extrahiert werden. (Biochem. Z. 
288. 303—09. 12/12.1936.) B r e d e r e c k .

Ralph W. G. W yckoff und Robert B. Corey, Róntgenstrahleribeugungsbilder von 
krystallinen Tabakmosaikproteinen. Vff. untersuchen krystalline Tabakmosaikvirus- 
proteine m it Rontgenstrahlen. Die Beugungsbilder zeigen scharfo Linien zwischen 80 u. 
3 A. Verschied. Arten von Virusproteinen zeigen die gleichen Beugungsbilder. Durch 
Umkryst. konnte keine Anderung der Beugungsbilder erreicht werden. Durch UV- 
Bestrahlung inaktiyiertes Virusprotein gab ein Beugungsbild, dessen Hauptlinien die 
gleichen waren wie bei dem akt. Protein. (J. biol. Chemistry 116. 51—55. Nov. 
1936.) B r e d e r e c k -

M. Gatty-Kostyal und J. Tesarz, Uber die Nucleinsdure des Hutterkoms. II- 
(I. vgl. C. 1934. I I .  3509.) Nach den Methoden von A lt m a n n  u. von Clark  u .  
S c h r y y e r  (Biochemical J . 11 [1917], 319) wurden 3 Prapp. der Nucleinsaure aus

*) Siehe nur S. 1705, 1710. 1712ff., 1733, 1813; WTucbsstoffe siehe S. 1710, 1711. 
**) Siehe auch S. 1710, 1718ff., 1732, 1813, 1821, 1822.
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Muttcrkorn bereitet. Sio enthieltcn 8,30—8,46% P  u- 14,63—15,47% N. Dio Gesamt- 
purinc, Guanin u. das Verhaltnis Guanin zu Adenin wurden wio folgt bestimmt: 0,25 g 
Nucleinsaure wurden m it 5 ccm 10%ig. H 2S04 1 Stde. im sd. W.-Bade hydrolysiert. 
Das F iltrat wird m it NH3 u. W. zu 100 ccm versetzt, so daB die FI. 2% NH3 enthalt. 
Man schlagt nun nieder m it 10 ccm ammoniakal. AgN03, filtriert nach 1—2 Stdn. 
u. wascht m it l% ig . NH3, dann m it sd. H 20 . Der Nd. wird in 100 ccm mit H 2S04 
angesauertem W. suspendiert u. 30 Min. H 2S eingeleitet. Nach 1 std. Erwiirmen wird 
filtriert, mit heiBem W. gewaschen, das F iltrat wird eingeengt u. erneut in Ggw. von 
NH3 mit AgN03 gefallt. Der Nd. wird im KjELDAHL-Kolben m it MgO ausgekocht 
u. dann wird der N bestimmt. Sollen dio Purino ais Cuprosalze gefallt werden, so ver- 
setzt man dio FI. m it uberschussiger CuS04-Lsg., kocht auf u. gibt 30%ig. N H S03-Lsg. 
zu bis zum Golbwerden des wciBen Niederschlages. Kurzes Kochen, Filtrieron, Aus- 
waschen. Best. der Purinbasen: 0,25 g Nucleinsaure werden mit 5 ccm 2,5—10%ig. 
IIjS04 in sd. W. hydrolysiert u. dio Purino mit AgN03 -j- NH3 oder CuS04 +  N aH S03 
ausgefallt u. mit H2S zersetzt. Nach Einengen auf 10 ccm fallt man zweimal m it 1% 
NH3 +  1% (NH4)2S oder mit 1% Essigsaure das Ghianin. Aus dem Filtrat wird nach 
schwachem Ansauern m it H 2S04 das Adenin ais Pikrat, F. 294° (Zers.), isoliert. Die 
beiden Purinbasen sind in der Mutterkorn-Nucleinsaure in einem aquivalenten Ver- 
haltnis enthalten. Isoliert wurdo noch beim Abbau der Nucleinsaure Cyiosin, Uracil, 
femer Pentosen, dereń Halfte an die Purine gebunden war. Dio Hefe- u. die Mutterkom- 
nucleinsaure sind wahrscheinlich identisch. (Wiadomości farmae. 63. 213—16. 229—33. 
245—49. 26/4. 1936.) ' Sc h ó n f e l d .

George L. Clark und Albert F. Smith, Untcrmchung der Beugung von Róntgcn- 
slrahhn an Chiłin, Chilosan und Derimten. An Chiłin von Hummer wird dio von 
Me y e r  u . P a n k ó w  (C. 1935- II. 1181) aufgestellto Struktur bestatigt. Dio Dim en- 
sionen der rhomb. Elementarzello sind: a — 9,25; 6 (Faserpcriode) =  10,46; c =  19,25 A. 
In Chitinplatten liegen die Krystallo m it der 6-Achse parallel der Plattenebene, sonst 
beliebig vordreht. Aus kalter HCl-Lsg. (schon nach 75 Min. u. langerem Altem) aus
gefallt, zeigt Chitin im DEBYE-ScHERRER-Diagramm eino Schwachung u. Yerbreite- 
rung der Rontgeninterferenzen, die von den Ebenen senkreeht zur Faserpcriode her- 
riihren. D ie Lange der Hauptvalenzketten ist also yerringert, dio Atherbindungcn 
zwischcn den Anhydroglucoseringen werden durch HC1 leicht hydrolysiert. Aus
5 Tage alter Lsg. gofallte Proben lassen rontgenograph. auch eine teilweise Hydrolyse 
der Acetylseitenketten an der Schwachung der dieser Richtung zugehorigen Interferenz 
erkennen. Chitin ist in HC1 erst bei einer Konz. von 8,5-n. losl., in H 2S04 erst bei 
betrachtlich hoherer Konz., in gewohnlichor H N 03 unlosl., in Ameisensaure loslich. 
llit LiSCN gibt Chitinfaser bei 200° eine Additionsverb., die durch ein definiertes 
Faserdiagramm gek. ist u. beim Auswaschen m it W. wieder in Chitin m it unveranderter 
Textur ubergeht. Bei niederer Temp. tr i t t  mit konz. LiSCN-Lsgg. nach intramicellarer 
Quellung Lsg. ein, aus der Chitin mit Aceton-W. unhydrolysiert wieder ausfallt u. 
auch zu Faden gesponnen werden kann. L iJ  reagiert ahnlich, nur langsamer. In  
rauchender H N 03 wird Chitin gelost. Aus dieser Lsg. m it W. fallbares Chitinnitrał 
ist kcine einheitliche Verbindung. Es laBt sich in meist schwer reproduziorbaro Frak- 
tionen verschied. Kettenlango trennen, die im allg. in Sauren unldsl. sind, im bes. 
sich durch spezif. Loslichkeit in Aceton, Essigsaure u. Ameisensaure auszeichnen. 
Voreichtig nitrierte Faser gibt ein charakterist. Faserdiagramm mit Chitinnitrat, das 
wahrscheinlich rhomb. ist m it den Zelldimensionen: a =  9,2; 6 =  10,3; c =  23 A. 
In hoiBer gesatt. NaOH-Lsg. wird Chitin hydrolysiert u. bildet anscheinend eine Reiho 
schwer reproduzierbarer, nicht isolierter Additionsverbb. mit bes. Rontgendiagrammen. 
Chilosan wird ais Endprod. der Hydrolyse m it Alkalihydroxyden erhalten u. ist durch 
em typ. Faserdiagramm gekonnzeichnet. D ie Auswertung mittels eines mechan. 
Spezialapp. ergab eine rhomb. Elementarzello m it den Dimensionen a =  8,0 ; 6 =  10,25; 
® =  17,0 A. Aus Chitinplatten erhalt man Chitosanplatten mit hoherer Orientierung, 
m denen die Krystallito nicht nur langs b, sondem auch mit den (0 0 2)-Ebonen parallel 
zur Plattenebene liegen, wahrend die Glucoseringebenen senkreeht dazu stehen. Senk- 
recht zur Faserperiode finden sich mehrere Interferenzordnungen eines groBen Netz- 
ebenenabstandes von 37,5 oder 75 A. Chitosan neigt besonders zur Bldg. von Additions- 
Terbb. mit NaOH u. LiSCN. In  einem NaOH-Chitosan ist der Abstand 37,5 auf 43,5 A 
gewachsen. Chitosan enthalt im Gegensatz zur alten Formel von L ó w y  nur ein N-Atom 
pro Biose, vermutlich ist eine NHj-Gruppe bei der Hydrolyse durch OH ersetzt worden. 
£>ter. Hinderung seitens des Nachbarmol. bedingt wohl, daB bei der Hydrolyse des



1702 D ,. N a t u r s t o f f e : A n d e r s  N a t u r s t o f f e . 1937. I.

Chitins zum Chitosan nur oine Acotylgruppe abgespalten wird. 27 Bontgendiagramme. 
(J . physic. Chem. 40. 863—79. Okt. 1936. Urbana, E l., Univ.) H a l l e .

W. Voss, P. Klein und H. Sauer, Zur Kenntnis des Glycyrrhizins. Im Gegensatz 
zu don fruheren Formeln wird fiir Glycyrrhizinsiiure (I) die Zus. C12H (!i,Oj|! ermittelt, 
dio durch Kombination von 2 Moll. einer Hexu.ronsau.re, C0H 10O, (s. folgendes Ref.), 
u. 1 Mol. a.-Glycyrrhetinsdurc, C30H 16O4 (II) entsteht. Die Best. der C-Werte von I u. II 
macht sohr groBo Schwierigkeiten. Mol.-Gew. u. Formel von I  ergab sich aus der 
Titration u. der Best. von K  u. NH4 in den entsprechenden Salzen, von II  aus der 
Titration der Saure sowie ihrer Salze u. der Mol.-Gew.-Best. des Methylesters in Athylen- 
bromid u. Alkohol. — I, aus Glycyrrhizinum ammoniacale iiber das ŃH4-Salz, Krystalle 
(nur aus Eisessig), [ h ] d !2  =  +101° (A.). M o n o - NH4 - s a 1 z , C42H MOlaN (III), 
etwas hygroskop. Krystalle; [a]D18 =  +43,3° (W.). M o n o - K - s a l z ,  Krystalle; 
fa]D19 =  + 43 ,5» (W.). T r i  - K -  s a l z ,  C42H 59O10K 3 +  2 H 20 , gelbliches Pulver; 
[a]D19 =  +44,8° (W.). — II, aus III  m it l»/0ig. H 2S04 (150—155°; 4 Stdn.), Blattchen 
(aus verd. A.), F . 283°; [a]o2° =  +140° (A.), losl. in A., A. u. Eisessig, unlosl. in Wasser. 
N a - S a l z ,  C30H 45O4Na, gelbliche Krystalle, F . 303—304°; [a]ir° =  +130° (A.). 
K  - S a 1 z , C30H 45O4K, Krystalle, F . 293°; [a]D20 =  +92,4° (A.). Acetyl-a-glycyrrheiin- 
saure, C32H 4S0 5, aus I I  mit Na-Acetat u. Essigsaureanhydrid, Krystalle (aus A.), F . 308°; 
[<x]d22 =  +122° (A.). Methylester von II, C31Hlfl0 4 (IY), aus II  mit 3%ig. methylalkoh. 
HC1 oder aus III durch 18-std. ICochen mit 3°/0ig. methylalkoh. HC1, Nadelchen (aus 
A.), F. 229°; [<x]d2° =  108,5° (A.), leicht losl. in Eisessig, A., Chlf. u. Bzl., unlosl. in 
W. u. Petrolather. Athylester von II, C32H60O4, Bldg. analog IV, Krystalle (aus verd. A.), 
F . 204°; [cc]d21 =  +116° (A.). — f}-Glycyrrhetinsdure, C30H46O4, in dereń Verhaltnis 
zu II eher Isomerie ais Polymorphie vorliegen durfte, entsteht aus IV in A. durch 
2-tagiges Stehenlassen m it 40°/oig. KOH, Nadeln (aus verd. A.), F. 296°; [cc]d21 =  + 86° 
(A.). Methylester, Nadeln (aus yerd. A.), F. 251°; [<x]d2° =  +90° (A.). Acetyl-fl-gly- 
cyrrhetinsaure, C32H4R0 5, F. 291°; [a]p20 =  +109° (A.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 70. 
122—32. 6/1. 1937.) B e h r l e .

W. Voss und J. Pfirschke, Ober ein neuartiges Disaccharid ais Zuckeranteil des 
Glycyrrhizins. 2. Mitt. iiber Glycyrrhizin. (1. vgl. vorst. Ref.) 100 Stdn. langes Stehen
lassen von Glycyrrhizinsiiure, dereń Formei jetzt in I aufgelóst werden kann, m it 3%ig-

H OH OH j 0  I OH OH OH II
I  C59H410 (C 0 ,H )-0 'C -Ć — C CH-CH-COjH HC-Ó— CH -CH -Ć-C02H

I J .  J .  I 1 .L |

methylalkoh. HC1 bei maximal 40° liefert a-Gly- 
cyrrhetinsduremethylester u. einen Methyldihezu- 
ron&auredimelhylester, C^H^Oja (II), Nadelchen 
(aus Methanol), F . 223°; [a]D19 =  +26,5° (W.) 
(ohne Mutarotation); losl. in Methanol, A. u. W., 
wenig losl. in Aceton, unlosl. in A.; Rk. mit 
F e h l i n Gseher Lsg. erst nach Erwarmen mit wss. 
Saure. Eine sichere Entscheidung, welche der 
16 theoret. moglichen Aldohexuronsauren in der 
II zugrundeliegenden Dihcxuronsaurc enthalten 
ist, ob z. B . d-Glucuronsdure, wie T s c h ir c h  u. 

GAUCHMANN (Arcli. Pharmaz. 246 [1908]. 554) angegeben haben, oder d-Mannuron- 
sdure, die F . B e r g m a n n  (Biochem. Z. 267 [1933]. 304; C. 1934. I. 1387) in Er- 
wagung zieht, kann noch nicht getroffen werden. In  Formel II ist die raumliebe 
Anordnung dor OH-Gruppen u. die ster. Konfiguration des glykosid. Methoxyls 
(a oder fi) willkiirlieh, die disaccharid. 1,4-Verkniipfung eine aus Analogien abgeleitete 
Arbeitshypothese. Es wird angenommen, daB die Disaccharidbindung /j-Konfiguration 
besitzt. Dieser Disaccharidtypus war bisher noch nicht aufgefunden worden. — 
Wahrend der Alkoholyse ist auch die Disaccharidbindung zu etwa 2/3 gelóst worden, 
denn aus dem nach Abtrennen von II erhaltenen Sirup, in dem Methylhexuronsaure- 
methylester vorliegen mussen (bei Vorhandensein verschied. Konfigurationen in den 
beiden ursprunglichen glykosid. Bindungen von I g l o i c h e  Teile der a- u. fi-Form). 
lieBen sich krystalline Prodd. nicht gewinnen. Der Sirup ergab bei 40-std. Hydrolyse 
mit 2%ig. H 2S04 eine Hexuroyisaure, die iibergefuhrt wurde in das B a - S a l z ,
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Ci2HlsOijBa, [cx]d19 =  —5,2°, u. daa B r u c i n s a l z ,  C2,H 36Ou N 2 +  21/;. H 20 , F. 182° 
(Zers.); [<x]d19 =  —26,9° (W.). — Methyldihezuronsaurc, durch 20-std. Stehenlassen 
von II mit gesatt. Ba(OH)2, B r u c i n s a l z ,  C69H 720 21N4 +  5 H 20 , Tafeln, F. 206° 
(Zers.); [a]D20 =  —15,0° (W.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 70. 132—37. 6/1. 1937. Breslau, 
Univ. u. Techn. Hochsch.) B e h r le .

H. Dieterle und E. Kruta, Ober einen Inhaltstoff von Drosera rotundifolia. Die 
aus D r o s e r a  r o t u n d i f o l i a  erhaltene, mit W.-Datapf fliichtige, von WlTA- 
NOWSKI (C. 1935- I. 1069) Droseron genannte Verb. C'n HeO;s (F. 71°), dereń Unters. 
von D ie t e r l e  (C. 1935. II. 1190) gleichzeitig mit W ita n o w sk i aufgenommen wurde, 
erwies sich ais ident. mit dem Plumbagin der Plumbagoarten (ygl. auch die Synth. 
von F ie s e r  u. D unn, C. 1936. I. 4720). — Durch Synth. wird seine Konst. ais
2-Melhyl-5-oxy-l,4-naphthochinon festgestellt. — Der Name Droseron fiir den mit W.- 
Dampf fliichtigen Inhaltsstoff von D r o s e r a  r o t u n d i f o l i a  ist danach zu 
streichen.

V e r s u c h e .  Plumbazin aus D r o s c r a r o t u n d i f o l i a  gibt in NaOH +  W. 
mit 33°/0ig. H 20 2 bei Raumtemp. u. nach Verathorung mit Diazomethan u. Versoifung 
mit 20°/oig. CH3OH-KOH 3-MelhcxypMhalaaure, C9H 80 5; Krystalle, aus W., F. 174°.
— l-Nitro-2-melhyl-5-aminonaphthalin gibt bei Diazotierung in 10%ig. H2S04 mit 
NaN02 bei 0° u. Verkochen des Diazoniumsalzes das l-Nitro-2-methyl-5-oxynaphthalin, 
CaH90 3N ; hellgelbe Blattelien, aus W., F. 157—158°. — Dieses gibt nach Red. m it 
Sn u. HC1 zur l-Aminoverb. u. boi Oxydation dieser in sd. Eisessig m it 33%ig. H 20 2 
das 2-Methyl-5-oxy-l,4-naphthochinon, Cn H80 3; Krystalle, aus PAe., Kp. 50—60°, 
F. 77°; ident. mit dem ebenso gereinigten Naturprod. Plumbagin. (Arch. Pharmaz. 
Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 274. 457—61. Nov. 1936. Frankfurt a. M., Uniy.) BUSOH.

Janet C. Bell und Alexander Robertson, Bestandteile der Rinde von Zanthoxylum 
americanum (Mili.). 2. Xardhyletin. (1. ygl. C. 1936. II. 634.) Die yom Xanthoxyletin 
so sehwer zu trennende Substanz (s. 1. Mitt.) aus dor Rinde von Zanthoxylum ameri
canum (Mili.), die die Tendenz hat, m it Xanlhoxyleiin bei 100—105° schm. Misch- 
krystalle zu bilden, ist ein Dcmethoxyxanthoxyletin u. wird ais Xanihyleiin, C,4H 120 3 (I), 
bezeiehnet. Sie bildet farblose Prismen (aus PAe.), F . 128—128,5°. Ihre Loslichkeit 
in organ. Losungsmm. ist fast dieselbe wie die von Xanthoxyletin. Red. mit H 2 (+  Pd) 
in A. fuhrt zu Dihydroxanłhylełin, C14H 140 3 (II), Nadeln (aus PAe.), F. 124—125°. —
0-Mełhylxanthyletinsaure, C14H 130 3- OCH3 (III), aus I mit (CH3)2S 04 u. NaOH, grunlich- 
gelbe Prismen (aus 50%ig. Methylalkohol), F. 193—194° (Zers.) nach Sintern bei 188°. —
0-Meihyldihydroxanthylełinsaure, Ci6H 180 4 (IV), ebenso aus II, farblose Nadeln, F . 141 
bis 142°. — (Mit T. S. Subramanian.) 0-Meikyltetrahydroxanlhylelinsdure, C15H M0 4 
(V), aus III oder IV mit Ho (+  Pd), Prismen (aus PAe.), F . 99—100°. — Spaltung von I 

O O o o
( C H s ^ G ^ y ^  (CHs)=C^'iN / \ - 0 -CH,

CH: CH • CO ;II
CH- CH

O
J .C ^ ^ .-^ N -O -C H o (CH,)sCfX^ NT ^ N -  O • CHa
IiCkv/ \ /  • CH: CH ■ COjH H . c '^ J ^ ^ J -  CHs- CH, • CO,H

CH, CH,
nut sd. 25°/0ig. NaOH ergibt Aceton u. Resorcin, Di-p-nitrobenzoat, C20H 12O8Nt ., 
F. 184—185°. — Ozonolyse von I in Chlf. fuhrt zu 7-Oxycumarinaldehyd-(6), C10H„O4 (VI), 
Prismen, F. 253° (Zers.). Phenylhydrazon, C16H 1!0 3N2, gelbe Prismen, F. 255—257° 
(Zers.). — 7-Oxy-6-methylcumarin, C10H 8O3, aus 2,4-Dioxy-5-methylbenzaldehyd, Na- 
Acetat u. Essigsaureanhydrid bei 180—185° (18 Stdn.) iiber das Acetat oder aus VI 
mit H2 (-(- Pd), Nadeln (aus verd. A.), F . 248°, zeigt in verd. A. intensiv blaue Fluores- 
oęnz. Acetat, C12H 10O4, Nadeln, F. 145—146°. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1828 
bis 1831. Dez. Liyerpool, Univ.) B e h r le .

Holger Erdtman, Die Konstitution der Harzphenole und ihre biogenelischen 
Zusammenhdnge. 5. Obersicht iiber die Oruppe der phenolischen Naturstoffe vom „di- 
rmen Coniferyllypus“. (4. ygl. C. 1937- I. 896.) Alles, was bisher iiber die phenol. 
Naturstoffe yom „dimeren Coniferyltypus“ bekannt geworden ist, deutet darauf hin, 
daB Bie durch Dimerisierung von einfachen Komponenten yom Safrol-, Eugenol- u. 
Coniferylalkoholtypus hervorgegangen sind. Es wird eine kurze Zusammenfassung 
der neuesten Ergebnisse auf diesem Gebiet gegeben. — Vf. ist mehr u. mehr dazu uber-
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gegangen, dio Reinigung durch Umkrystallisation durch eine der Chromatographie 
ahnliche Adsorptionsreinigung zu erganzen (s. 4. Mitt.). E r gibt die Konst.-Formeln 
fiir Podophyllin; Sulfitlaugenlaclon (Conidendrin), dessen Zus. C20H20O6 durch neue 
Analyse bestatigt wird; Matairesinol; Arctigenin; Cubebinolid, das ident. ist mit Hino- 
kinin; Cubebin (in Pseudocubebin aus Piper Lowong [Pe in e m a n n , Arch. Pharmaz. 
Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 234 [1896]. 204] u. in Fagarol aus Fagara xanthoxyloides 
[PRIESS, Ber. Dtsch. pharm. Ges. 21 [1910]. 227] scheinen dem Cubebin bzw. Hino- 
kinin nahe yerwandte Naturstoffe yorzuliegen); 01ivil; Isoolivil; Lariciresinol, bei dessen 
Zus. auch durch Analyse an chromatograph. (Acetonlsg.) gereinigtem Materiał noch 
nicht zwischen C20H 260 6 u. C20H 24O8 entschieden werden konnte; Guajakharzsaure; 
Pinoresinol, das ein Olivilanhydrid sein konnte u. jetzt auch zu etwa 1% im tlber- 
wallungsharz verletzter Stammo der Kiefer (Pinus silyestris) gefunden wurde; Pino- 
rcsinoldimeihylather u. dessen opt. Antipoden Eudesmin, fiir die beide von LoFGREN 
die UV-Absorption in A. gemessen u. ein Band bei 272—288 m/ł gefunden wurde, 
welehes Andeutung zur Aufteilung in Banden mit Maxima bei 278 u. 287 m/t zeigt; 
d-Semmin u. l-Asarinin (K a k u , K u t a n i  u . T a k a h a sh i , C. 1936. II. 2925), dereń 
stereochem. Zusammenhange u. gegenseitige Umwandlungen eingehend diskutiert 
werden. (Svensk kem. Tidskr. 48. 250—57. Nov. 1936. Stoekholm, Univ. [Orig.: 
dtsch.])  ̂ B e h r l e .

K. H. Bauer und U. Gerloff, tlber die Harzalkohole der Mistel. 9. Mitt. iiber 
die Chemie der Uarzbestandłeile. (7. u. 8. Mitt. vgl. B a u e r  u. S t a r c k e ,  C. 1934. I. 
3350, u. B a u e r  u. J u n g ę ,  C. 1935 . I. 907; vgl. auch Dissertation G e r l o f f ,  Leipzig, 
Univ., u. GERLOFF, C. 19 3 7 . I . 228.) Der A.-Extrakt aus Mistelblattern enthalt neben 
Cerylalkohol u. Oleanolsaure noch Fettsauren u. Harzalkohole. Zur Gewinnung letzterer 
wurde dio Oleanolsaure durch NH3 ausgefallt; aus dem F iltrat wird durch Kochen 
des A.-Riickstandes mit 5%ig. alkoh. KOH ein Harzalkohol der Zus. C30U50O erhalten; 
weiBe Nadeln, aus CH3OH, F. 165—166°; er lafit sich iiber die Acetate in zwei Alkohole, 
a- u. fl-Viscol, zerlegen. Beide Viscole geben m it Tetranitromethan in Chlf. Gelbfarbung; 
danach ist m indestens eine Doppelbindung zu Yermuten; KMn04 in Aceton wird durch 
beide Viscole aber nicht entfarbt; sie enthaltcn eine sek. Alkoholgruppe u. lassen sich 
m it PC15 in ungesatt. KW-stoffe uberfuhren, dio sich ihrerseits katalyt. hydrieren 
lassen, wobei nur die fiir eine Doppelbindung bereclinete Menge H  aufgenommen 
wird. Sehr wahrscheinlich wird also die durch W.-Abspaltung entstandene Doppel
bindung abgesatt., wahrend die schon in den Alkoholen yorhandene, nur mit Tetra
nitromethan nachgewiesene Doppelbindung bestehen bleibt, dio auch in den Amyrinen 
u. Lactucerolen u. im Tiliadin (GERLOFF, 1. c.) yorliegt. — Wahrend zwischen dem 
a- u. (i-Lactucerol eine gegenseitige Beziehung gefunden werden konnte, is t  dies bei 
den beiden Amyrinen u. den beiden Viscolen bisher nicht moglich gewesen. — Das 
von W in t e r s t e in  u. S t e i n  (C. 1932 . I . 240. II. 1027. 1933 . II. 552) aus Oleanol
saure erhaltene Oleanol, Acetylołeanol u. das durch Cr03-Oxydation erhaltene Oleanon 
stimmen hinsichtlich des F. auffallend m it f}-Viscol, fi-Viscolaceiat u. f}-Viscon iiberein; 
auch die Drehwerte der beiden Alkohole u. ihrer Acetate liegen nahe beicinander; 
auch gibt Oleanol wie /S-Yiscol mit Tetranitromethan eine Gelbfarbung. — Die sowohl 
aus der Mistel wie auch die aus Gewiirznelken isolierte Oleanolsaure gab durch C02- 
Abspaltung Oleanol vom F. 214—215° u. war auch ident. mit einem Prap. von WlNTER- 
STEIN. Dagegen ergaben die Misch-FF. von /?-Viscol m it dem Oleanol Depressioncn 
von 30—40°; sie kónnen also nicht ident. sein.

V e r s u c h e .  Das Rohyiseol wird m it Essigsaureanhydrid +  geschm. Na-Acetat 
bei Siedetemp. in das Rohviscolacetat iibergefiihrt, dieses durch Umkrystallisieren 
ans absol. A. oder besser mittels Essigester in a- u. /3-Aeetat getrennt u. die Acetate 
duroh sd. 0,5-n. alkoh. KOH verseift. — Samtliche FF. wurden m it einem geeichten 
Mikro-F.-App. (nach K o f l e r )  bestimmt; alle dargestellten Substanzen subliraicrten 
rnehr oder weniger vor dem Schmelzen. — a-Viscol, C3()H50O; Nadeln, aus CH3OH, 
oder Aeeton +  W., F. 200°; [a]D2° =  +85,3° (0,5861 g in 15 ccm Chlf.). — f}-Viscol, 
CjoHjoO; Nadeln, aus wss. Aceton oder 96°/0ig. A., F. 217°; [a ]D 20 =  +55,7° (0,2364 g 
in 10 ccm Chlf.). — a -Viscolacełat, C32H 520 2; Nadeln, aus absol. A., F. 241°; [tx]n20 =  
+80,2° (1,0491 g in 20 ccm Chlf.). — a.-Viscolbenzoat, C37H540 2, aus a-Viscol +  CeH0’ 
COCI in Pyridin; Blattchen aus absol. A., F. 240°, auch aus Aceton. — a-Viscon, C30- 
H480 , aus a-Viscol in Eisessig auf dem W.-Bade +  Cr03 in Eisessig; Nadeln, aus 90°/o’o- 
CH3OH oder aus wss. Aceton, F. 181°. — Oxim, C30H4SON, Bldg. m it NH2-0H-HC1 
in absol. A. auf dem W.-Bad; Blattehen, aus 96%ig. A., F. 256°. — Semicarbazon,
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C3iH61ON3; nadelformige Blattchen, aus CH3OH, F. 245°. — a-Viscen, C30H48, aus 
a-Viscol mit PC15 in PAe. bei ca. 50°; Nadeln, aus 96%ig- A. u. Aceton, F . 169°; [«]d20 =  
+120,2° (0,5269 g in 20 ccm Chlf.). — a -Viscan, C30H50, aus a-Viscen beim Hydrieren 
mit Pd-BaSO,,-Katalysator, in Essigester; Blattchen, aus CH3OH oder wss. Aceton, 
F. 98°. — f)-Viscolacelat, C32H 620 2; Nadeln, aus absol. A. oder Essigester +  CH3OH,
F. 213°; [<x]d20 =  +42,8° (0,6541 g in Chlf.). — p-Viscolbenzoat, C37H 640 2; Blattchen, 
aus Aceton oder absol. A., F. 257°. — fi-Viscon, C30H48O; Nadeln, aus’wss. Aceton 
oder CH3OH, F. 174°. — Oxim, C30H4|jON; Nadeln, aus 96%ig- A., F. 268°. — Serni- 
carbazon, C31H 51ON3; Itrystalle, aus A. oder CH3OH, F. 220°. — p-Viscen, C30H48; 
Nadeln, aus Acoton u. 96°/„ig. A., F. 161°; [a] D20 =  +32,2° (0,3382 g in 20 ccm Chlf.).
— [S-Viscan, C30H50; Schuppen, aus wss. Aceton u. aus ćH 3OH, F. 136°. (Arch. Pharmaz. 
Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 274 . 473—85. Nov. 1936. Leipzig, Univ.) B u s c h .

Hngh Cornelius Muldoon, A text-book of organie chemistry for studenta of the medical 
sciences; 2. ed. Philadelphia: Blakiston’s. 1936. (605 S.) 8°. 3.00.

Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 4. Aufl. Erganzungswerk 1. Die Literatur 
yon 1910—1919 umfassend. Hrsg. v. d. Deutschen Chemischen Gesellschait. Bearb. v. 
Friedrich Eichter. Bd. 23/25. Berlin: J . Springer. 1936. gr. 8°.

23/25. Ais Erg. d. 23/25. Bdes. d. Hauptwerkes. (System-Nr. 3458—3793.) 
(XXIII, 825 S.) M. 173.—.

E. Biologische Chemio, Pliysiologie. Medizin.
E j. A U g em ein e  B io lo g ie  u n d  B io ch em ie .

Fritz Forster und Arnold Holste, Zur biologischen Wirkung von Ultraschall. Dio 
Ultraschallfreąuenz betrug 185 kHz; die Wechselstromspannung am Quarz ■wurde 
von 4000—40 000 V, die Bestrahlungszeit von 15—180 sec yariiert. Die Ultraschall- 
wellen bewirken beim Kaltbliiterherz ein Kleinerwcrden der Amplitudę u. eine Erhohung 
der Freąuenz; gleichzeitig erfolgt eine Beeinflussung der Aktionsstrome. Diese Effokte 
sind durch Wiirmewrkg. nicht zu erzielen. Hefezellen werden in ihrem Wachstum 
beeintrachtigt. Eine Beeinflussung yon Colibakterien war auch m it hohen Encrgien 
n. bei langerer Bestrahlungszeit nicht moglich. (Naturwiss. 25 . 11—12. 1/1. 1936. 
Stuttgart, Kaiser-Wilh.-Inst. fur Metallforschung;Tubingen, Pharmakolog. Inst.) FUCHS.
* Boris W. AlescMn, Untersuchung iiber die Metamorphose von Amphibien. III . Ver- 
such einer Theorie der Metamorphose. Zusammenfassende krit. Betrachtung iiber die 
Vorgango bei der Metamorphose yon Amphibien, bes. iiber die Rolle der Hypophyse 
u. seines Wachstumshormons u. des Schilddriisenhormons, der Autolyse durch proteolyt. 
Enzyme u. iiber die Rolle der Schilddriise. (Z. Biol. [russ.: Biologitscheski Shurnal] 4 . 
461—87. 1935. Moskau, Inst. f. experimentelle Endokrinologie.) K LEV ER .

Bśla Purjesz, Untersuchung der Oerinnung in Blutserum gesunder und mit einer 
Oeschumlst beJiafteter Tiere und Menschen. Die Unterss. wurden an gesunden u. mit 
JENSEN-Sarkom geimpften Ratten, sowie an gesunden u. m it Geschwulst behafteten 
Menschen ausgefiihrt. In  bezug auf die Hitzekoagulationszeit bei 70° besteht ein 
wesentlicher Unterschied zwisehen gesunden u. Tumortieren; die Verlangerung der 
Gerinnungszeit geht m it der Gewichtszunahme der Geschwulst einher. Auch die Ge- 
nnnungszeit des gesunden u. krebskranken menschlichen Serum zeigt bei 68°, bes. 
bei 65° einen bedeutenden Unterschied. Die Koagulationszeit yerlangert sich beim 
Stehen der Sera, bes. der Krebskranken, unabhangig davon, ob die Sera unter Paraffin, 
wo keine Anderung des pa-Wertes eintritt, oder in mit Wattepfropfen yersehenem 
Reagensglas gehalten werden. Durch Einpressen von C02 in das Serum laBt sich die 
Gerinnungszeit abkiirzen. Der Quotient Albumin/Globulin ist im Serum bei Krebs
kranken kleiner ais bei Gesunden. Das Serum der mit Radium oder Rontgenstrahlen 
behandelten Krebskranken yerhalt sich nahe so wie das der Gesunden. (Magyar Orvosi 
Archiy. [Ung. med. Arch.] 37 . 221—30. 1936. Fiinfkirchen [Pócs], Ungarn, Univ.- 
Klinik f. innere Med. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .

Dogncm et Bianeani, Ultra-Sons et biologie. Coli. des actualitćs radiobiologiques. Paris: 
Gauthier-Yillars. 1937. (80 S.) 25 fr.

W. Kopaczowski, Traite de biocolloidologie. T. 4. E ta t colloidal et biologie. Faseicule 6: 
Narcose. Paris: Gauthier-Villars. 1936. (763—929 S.) 8°.

"icttre, Biochimie des Protóines. Paris: J . B. Bailliere et Fils. 1937. (371 S.) 75 fr.
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E ,. Enzym ologie. Garung.
H . v. E uler, P . K arrer und B. Becker, Charakteńsierung von Zuckerpliosplwr- 

eauren und Konstitution der Pentosephosphorsdure aus Cozymase. Dio Oxydation mit 
Perjodsauro erlaubt eine klare Unterscheidung zwisehen Zuckerinonoestem, die an 
der endstandigen Alkoholgruppe verestert sind u. solchen, die eine freie prim. Alkohol- 
gnippe enthalten; nur aus letzteren bildet sich Formaldehyd. Glucose-6-płiosphor- 
sdureesler, Ribose-5-phosphorsawreesler (aus Inosinsaure) u. Pentosephospliorsaureester 
aus Cozymase (I, vgl. F. ScHLENK, C. 1936. II. 2148) liefern keinen Formaldehyd, 
dagegen bilden Ribose-3-phosphorsaure (aus Hefenucleinsaure) u. Lactoflavin ca. 0,6 Mol. 
CH20 . I  ist also eine Peniose-5-pliosphorsaure. Gytidylsdure, die den Phosphorsaurerest 
am C3 der Ribose enthalt (vgl. B r e d e r e c k , C. 1934. II. 3509) liefert unter gleichen 
Vers.-Bedingungen k e i n e n  CH20 , wahrscheinlieh wird durch die Glykosidifizierung 
eine Spaltung zwisehen C1 u. C5 der Ribose unter CH20-Bldg. verhindert. — Zur A u s -  
f u h r u n g  d e r  P r o b o  werden 20—30 mg Substanz in 5—7 ccm W. gelóst (Ba- 
Salze werden m it der aquivalenten Menge H 2S04 versotzt), man gibt 3 Mol Per- 
jodsaure, gelóst in 5—7 ccm W. hinzu u. laBt 1V2 Stde. bei Zimmertemp. stehen. Der 
CH20  wird bei vermindertem Druck mit W.-Dampf abdest. u. m it Dimedon bestimmt. 
(Helv. chim. Acta 19. 1060—62. 1/10. 1936. Stockliolm, Univ., u. Ziirich, Univ.) E lsn .

Ake L ennerstrand, Uber die Rolle des Cozymase bei der Phosphorylierung in 
Hefesysłemen. Die Gesehwindigkeit der in dem Syst. Apozymase +  Ohicose +  Hezose- 
diphosphorsaure (HDP) +  Cozymase +  Pyocyanin +  Phosphałpuffer (pn =  6,2) statt- 
findenden 0 2-Aufnahme u. Phosphorylierung nimmt nach einiger Zeit ab, bis schlieB- 
lich ein Stillstand eintritt. Durch Zusatz von Cozymase kommen dio erwahnten Vor- 
gange wieder in Gang; wird auch HDP zugefiigt, so wird die Rk.-Gesehwindigkeit 
wieder so groB, wie zu Beginn des Versuches. Das Aufhóren der 0 2-Aufnahme u. der 
Phosphorylierung hangt m it einer Inaktimcrung der Cozymase zusammen. Der 02- 
Verbraucii in dem oben genannten Syst. kann ais ein MaB der A k tm ta t der Cozymase 
dienen. Ohne Fluorid u. Pyocyanin findet im selben Syst. Garung s ta tt; dabei wird 
die Cozymase nicht geschwaeht, sondem im Gegenteil etwas aktiviert. Diese Ver- 
haltnisse werden folgendermaBen erklart: Die Cozymase kommt in einer hóher (CozP) 
u. einer niedriger phosphorylierten Stufo (Coz) vor, von denen letztere leicht in- 
aktiviert wird; CozP wird bei der Garung gebildet, indem P 0 4 bei der Dephosphory- 
lierung gewisser phosphorylierter 3-C-Kórper von Coz aufgenommen wird (Rk. A). 
In  Ggw. von NaF tr it t  jedoch keine Dephosphorylierung dieser 3-C-Kórper ein. Coz 
^vird nur yon HDP phosphoryliert (Rk. B). Rk. B geht langsamer vor sich ais Rk. A. 
Die Cozymase wird deshalb leichter inaktiyiert. Eine Erhóhung der Konz. der HDP 
eohutzt die Cozymase bis zu einem gewissen Grade u. laBt den 0 2-Verbraueh u. die 
Phosphorylierung langere Zeit bestehen. (Naturwiss. 24. 462—63. 17/7. 1936. Stock- 
holm, Univ., Experimentalzoolog. Abtlg. des Zootom. Inst.) KoBEL.

Geza Tóth, Isolierung des Hefemembran-Polysaccharides auf enzymalischeni Wege. 
Inhaltlich ident. m it der C. 1936. I. 3701 ref. Arbeit. (Magyar Chem. Folyóirat 42- 
56—60. 1936. Funfkirchen[Pćcs], Ungam, Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: dtseli.]) SAIŁ-

W . A. K irssanowa, Das pn-Optimum der Inverłase verschtedener Stamme von 
Aspergillus niger. Das pn-Optimum der Invertaso des Pilzes liegt bei 2,5—3,5—4,0. 
Starkę Citronensaurebildner enthalten weniger Invertase. (Biochim. [russ.: Bio- 
chimija] 1. 386—89. 1936.) S c h ó n f e l d .

M. P. Jurgensson, Uber die Wirkung von desaggregierenden und, proicolyłischen 
Pflanzenenzymen auf die Proteine ton Weizen und Roggen. Untersucht wurde die Wrkg. 
der Gemische der proteolyt. Enzyme von Weizenmehlextrakten u. Hefeextrakten u. 
von reiner, von Polypeptidasen u. Dipeptidasen nach G rassm an n  u. DYCKEBHOFF 
befreiter Proleinase auf Leukosin, Glyadin u. Glułenin des Weizens. Bei den Enzym- 
gemischen liegt das pH-Optimum fiir Leukosin bei 3,7—4,7, fur Glyadin bei 3,7, fiir 
Glutenin bei 4,9—5,3. Das Verhaltnis der Geschwindigkeiten der Glyadin- u. Glutenin- 
spaltung ist fiir Weizenproteinase 1,38: 1, fiir Hefeproteinase 1,18: 1. Das optimalc ps 
der Wrkg. reiner Weizenmehlproteinase betragt fiu- Glyadin u. Glutenin 4,9—5,0, 
bei reiner Hefeproteinase 3,3— 4,9. Dio Wrkg. der reinen Weizenmehl- u. Hefeproteinase 
is t eher eine desaggregierende ais eine proteolyt., indem der Amino-N nur wenig zu- 
nimmt. Das pu-Optimum der Wrkg. der proteolyt. Enzyme aus R o g g e n m e h l e x t r a k t  

auf die Roggenmehlproteine betragt fiir Glyadin (isoelektr. Zone ph =  3,4—3,7) 3,7, 
fur Globulin (isoelektr. Zone 3,7—4,2) 3,7 u. fiir Glutenin (isoelektr. Zone 4,41—4,95)
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4,9—5,6. L tjndins Annahme (Biochem. Z. 131 [1922]. 193) der Existenz einer spezif. 
Pepsinase in Cercaliensamcn hat sich ais unrichtig erwiesen. (Biochim. [russ.: Bio- 
chimija] 1. 374—85. 1936.) SCHÓNFELD.

Carlo Cattaneo und Gr. Scoz, Ober die Enzyme der Pleuraergiissc. Vff. haben in 
seróeen Pleuraergiissen die Anwesenheit einer sparlichen Amylase, einer Esteraso u. 
einer sehr sparlichen Pliosphatase festgestellt. Jn tuberkulosem Eiter konnte Amylase, 
Esterase, Lipase, Phosphatase u. eine katept. u. trypt. Wrkg. nachgewiesen werden. 
(Klin. Wschr. 15. 1912—14. 26/12. 1936.) N o r d .

H. Albert Barker, Ober die Biochemie der Methangarung. Bekannt ist, daB ver- 
schied. Gruppen organ. Verbb. unter Bldg. von CHi ergoren werden, u. daB dabei 
auBer CHt kein anderes Red.-Prod. entsteht. Diese Tatsache zusammen m it der Beob- 
achtung von S o h n g e n , daB C02 durch / / ,  zu GHt red. werden kann, fiihrten VAN N lEL  
zur Aufstellung der Hypothese, daB das boi der Garung gebildete GHt durch Red. von 
COt entsteht. Das sehlieBt ein, daB die Substrate der Methangarung ais H 2-Donatoren 
wirken, entsprechend der Gleichung: 4 H 2A +  C02->- 4 A +  CH4 +  2 H 20 . Zur 
Priifung der Richtigkeit dieser Theorie wurde die Methangarung von A. u. Butylalkohol 
untersucht. Die yl.-Verga.rung entsprach der Theorie. A . wurde fast quantitativ zu 
Essigsaure (I) dehydriert, u. gleichzeitig wurde eine dem entstandenen CHt aquivalente 
Menge CO., yerbraucht. Butylalkohol wurde erst unter gleiehzeitigem (702-Verbraueh 
zu Bultersaure (II) dehydriert, dann wurde I I  weiter zu I  dehydriert. Beide Teilprozesse 
waren von C7/4-Bldg. begleitet. — Dio Methangarung der I  wird ais Dehydrierung 
der Saure begleitet yon einer CO „-Red. angesehen, genau wio bei der Verga.ru ng der 
Alkohole. Das postulierte Verschwinden von C02 durch Red. ist hior jedoch inifolge 
gleichzeitiger C02-Bldg. ais Dehydrierungsprod. der I  verdeckt. Der Rk.-Mechanismus 
cntspricht wahrscheinlieh der folgenden Gleichung:

CH3COOH +  2H .O  +  C02-> 2 C02 +  CH4 +  2 H20  .
Die Befunde spreehen gegen dio Annahme, daB I ein n. Zwischenprod. bei der Red. 
yon C02 zu CH4 ist u. dafur, daB dio Red. eine yollstandige ist, bei der intermediiir 
nur 1-C-Verbb. entstehen. (Arch. Mikrobiol. 7. 404—19. 27/10. 1936. Delft, Techn. 
Univ., Labor. f. Mikrobiologie.) K o b e l .

H. Albert Barker, Studien iiber methanbildende Bakterien. (Vgl. vorst. Ref.) 
Es wird ein Oberbliek iiber die niohtsporenbildenden CHi erzeugenden Organismen 
auf Grund von in der Literatur Terstreuten Besehreibungen gegeben, u. es werden 
die Griinde diskutiert, warum diese Bakterien so schwer zu isolieren sind. Methoden 
werden angegebon, nach denen die Ziiclitung verschied. Vertreter dieser Gruppe in 
festen Medien moglich ist. Zunachst wurden hoehgereinigte Kulturen von 4 deutlich 
Terschied. Typen erhalten durch Obertragung von einzelnen Kolonien in geeignete 
Kulturmedien, doch gelang die Isolierung von vólligen Reinkulturen bisher nicht. 
Dio goreinigten Kulturen ermoglichen jedoch eine positive Identifizierung auf Grund 
dor morpholog. u. physiol. Eigg. der 4 Bakterien, dio unter den Namen Methanosarcina 
meihunica (I), Methanococeus Mazei (II), Methanobacterium Sbhngenii (III) u. Metkano- 
bacierium Omelianskii beschrieben werden. I u. I I  sind gramvariabel, III u. IV gram- 
negativ. I  yergart Essigsaure u. wahrseheinlich auch Bultersaure unter CHt-Bldg.,
A. wird ziomlieh sicher nicht angegriffen. II vergart Essig- u. Bultersaure unter C //4- 
Bldg., greift A. u. Butylalkohol nicht an. III vergart Essig- u. Buttersaure, A. nicht.
IV yergart A . zu Essigsaure u. Butylalkohol zu Buitersdure unter 0 / /4-Bldg. u. erzeugt 
aus Bultersaure wahrscheinlieh Essigsaure. Letztere wird ziemlich sicher nicht an
gegriffen. (Arch. Mikrobiol. 7. 420—38. 27/10. 1936. Delft, Technical Univ., Labor. 
of Microbiology.) K o b e l .

Virgilio Bolcato, ZJntersuchungen iiber die Milclisaure-Mannitgdrung. IV. Der 
Einflufi der Reaktion des Mediums auf die Vergdrung von Glucose und Fructose. (III. vgl. 
C. 1937. I. 908.) Walirend von der yerwendeten Schizomyeetenart Glucose u. Fruc
tose unter n o r m a l e n  Bedingungen in y o r s c h i e d .  Weise yergoren werden, be- 
wirkt eine pH-Verschiebung ins schwach alkal. Gebiet zwisehen 7 u. 8, daB beide Zucker 
die g 1 o i c h e n Prodd., namlich Milchsdure, Essigsaure, A . u. C02 liefern. Die Bldg. 
von Mannit aus Fructose wird unter diesen Bedingungen r e s t l o s u n t e r b u n d e n .  
Łbenso wird die Bldg. von Essigsaure aus Glucose yerstarkt. (Ann. Chim. applicata 
26. 423—27. Sept. 1936. Parma.) Oh l e .

Yoshinori Tomoda, Vergdrung von Cellulose durch thermophile Bakterien. V—VI. 
(IV. ygl. C. 1934. I. 559.) V. Untersuchung der kolloidalen Substanzen, die bei der Ver- 
garung ton Cellulose gebildet werden. Die mit Aceton aus der ausgegorenen Lsg. gefallte
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gummiartigo Substanz ist eine Art Protein, das nicht durch direkte Zers. der Cellu
lose (I) entstanden ist. Dio kolloidalen Stoffe in der ausgegorenen Lsg. konnen nicht 
ais Abbauprodd. von I  angeschen worden. —- VI. Bildung von Milchsaure bei der Ver- 
garung von Cellulose. Es wird eine ncuo Meth. zur Best. der Prodd. der I-Vergarung 
mitgeteilt u. festgestellt, daB bei der Vergarung von I  Milchsaure entsteht, u. zwar 
in einer Mengo von etwa 10% der yergorenen I. Die neue Analysenmeth. beruht auf 
folgenden Tatsachon: 1. Wird eine wss. Lsg., die Essig-, Butter-, Milek- u. Scfiwefel- 
sdure cnthiilt, m it Dampf dest., so gehen Essig- u. Buttersaure vollstandig uber, wahrend 
Milchsaure unzers. im Riickstand yorbleibt. 2. Wird eine wss. Lsg. von Milchsaure 
u. H^SOi mit dem gleichen Vol. Amylalkohol extrahiert, so werden etwa 50% der 
Milchsaure aus der gemischten Lsg. extrahiert, wahrend H 2SO., im wss. Anteil ver- 
bleibt. 3. Wird eine wss. Lsg. von Essig- u. Buttersaure mit dem gleichen Vol. A. extra- 
hiert, so gehen etwa 83% der Buttersaure in den A.-Anteil uber, wahrend 73% der 
Essigsdure in der wss. Lsg. bleiben. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39 . 57 B. 
Febr. 1936. Tokyo, Imperial Univ., Dep. of applied Chemistry, Faculty of engineering. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) K o b e l .

E 3. M ik ro b io lo g ie . B a k te r io lo g ie . Im m u n o lo g ie .
W. M. Arisstowski, Uber die Anaeróbiose und die Anaeroben. Ubersicht uber 

dio Lehre von der Anaerobiose. Es werden die Besonderheiten des Stoffwechsels der 
Bakterien unter den Bedingungen des anaeroben Lebens u. die Bedeutung fiir die ver- 
schiedenen Funktionen der Bakterionzelle (Ferment-, Toxinbldg. usw.) bes. beriick- 
sichtigt. Es werden femer eine Reihe von Fragen besprochcn, die mit der Pathogencse 
der anaeroben Infektionen im Zusammenhang stehen. (Trav. Acad. militaire Med. 
Armee Rouge URSS [russ.: Trudy wojenno-medizinskoi Akademii RKKA.] 2. 281—94.
1935. Leningrad.) K l e v e r .

N. W. Butkewitsch und w . S. Butkewitsch, Entwicklung der Meeresbakterien in
Abhangigkeit von der Zusammensdzutig des Mediums und der Temperatur. (Microbiol. 
[russ.: Mikrobiologia] 5. 322—43. 1936.) SCHÓNFELD.

R. I. Brif, Beobachtung iiber Sphaerotilus natans (Kutzing) in Ileinkulluren. Die 
in yerschmutzten Wasscrn haufig vorkommende Bakterie assimiliert von N-Quellen 
gut Asparagin u. Pepton. Nitrat- u. NH4-N wird nicht assimiliert. Sphaerotilus u. 
Cladothrix sind 2 yerschied. Organismen. (Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5. 505—14.
1936.) SCHÓNFELD.

L. I. Rubentschik, Beitrag fu r  Mikrobiologie des Vvlkanschlamm.es. Der durch
sog. „Sopkas“ -Eruptionen yon Achtala in Georgien entstandene Sehlamm enthalt 
eine Mikroflora, welche sich in 2 Gruppen teilen laBt, solche mit hoher Resistenz gegen 
Jodide u. Borate u. solche, welche diese Eig. nicht besitzen. Zur ersten Gruppe gehóren 
anaerobe u. fakultatiy-anacrobe Mikroben: sulfatred. Faulnisbakterien, denitnfizierende, 
N-fixierende u. F ctt zu Cellulose spaltende. Zur zweiten Gruppe gehóren: aerobe 
Mikroben: nitrifizierende, Thiosulfat red., hamstoffspaltende u. Cellulose zersetzende. 
(Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5. 451—64. 1936.) SCHÓNFELD.

P. W. Schmidt und U. Marąuardt, Uber den antimykotischen Effekt atherischer 
Ole von Lauchgewdehsen und Kreuzblutleni auf pathogene Hautpilze. In  150 Verss. 
wurde die schadigende Wrkg. yon Knoblauch, Zioiebel, Lauch, Schnittlauch, Meerretlich, 
Itcllich, Radies auf Kulturen von Epidermophyton interdigitale (I) gepriift. Dabei 
wurde folgendes festgestellt: Lauch, Schnittlauch, Rettich u. Radies sind gegeniiber 
1 unwirksam. Kwblauch, Zwiebel u. Meerrettich wirken jo nach den angewendeten 
Drogenmengen in einer Petrischale wachstumshemmend oder auch abtótend auf I- 
Dabei entfaltet Meerrettich dio starkste, Zwiebel die geringste Wrkg. Auch die PreB- 
safte der 3 Drogen sind wirksam. Beim Meerrettich wird durch dio Passage eines 
bakteriendichten Filters das schadigende Moment zuriickgehalten. Auch der entwick- 
lungshemmende u. sporentotende Einfl. von Knoblauch u. Meerrettich wurden unter- 
sucht. 5 g Knoblauch u. 3 g Meerrettich tóten in einem zylindr. GefaB von 6,3 cm 
Durchmesser u. einer Entfemung von 5 cm die Sporen des ICAUFMANN-WOLF-Pilzcs 
ab. — Die PreBsafte von Allium sativum u. Cochlearia armoraeia wirken auf I  geringer 
ais die Drogę. Die beiden Drogen schadigen die I-Kultur im trocknen Zustand in der 
gleichen Starko wie im rohen. Die Wrkg. dieser Pflanzen ist auf ihren Geh. an ather. 
Olen zuruckzufiihren. Es handelt sich um Lauch- oder Senfóle, die teils frei, teils 
glucosid. gebunden in den Pflanzen yorhanden sind. Sie zeiehnen sich durch einen 
hohen S-Geh. aus u. besitzen einen widerlichen penetranten Geruch. Zum Teil geben
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sie den S  leicht ab, worauf vielleicht die antimykot. Wrkg. berulit. Die Olo sind sehr 
fliichtig. Die Senfole yerteilen sich immer iiber die ganze Agarflaehe, wahrend die 
Lauehóle zunaclist nur senkrecht emporsteigen u. eine Schadigung der Pilze in Aus- 
sparung der Drogenteile liervorrufen. Das ather. 01 ist in der Drogę bei kiirzerer Er- 
warmung auf 50—100° liitzebestandig, bei 1—4-std. Erwarmen auf 100° verfliiehtigt 
es sieli sehnell, u. die zur Bldg. neuen Ols notwendigon Fermente werden zerstort. Der 
Effekt der ather. Ole kann ais olyjodynam. (K o l l e ) bezeiehnet werden. Trotz des 
geringen Geh. der verwendeten Pflanzen an ather. Olen (Knoblauch 0,005—0,009%. 
Zwiebel 0,046%, Meerrettich 0,1—0,2%) waren zur Abtótung der Pilzkulturen nur 
relativ geringe Drogenmengen nótig. — Die Abgabe oder Bldg. ather. Ols wird in keiner 
Weise beeinfluBt, wenn die Pflanzenstoffe in Oliyenol aufgenommen werden. Tierkohle 
beseitigt das wirksame Moment, beim Knoblauch auch die Petersilienpflanze. — Das 
ather. 01 von wohhiechenden Blumen, Flieder, Maiglóekchen, Faulbaum, Goldlaek, 
Stiefmiitterchen, Primeln schadigt I  nicht. — Die Giftwrkg. der erwahnton Pflanzen 
auf I beruht grofitenteils auf direkter Schadigung des Pilzmycels u. wird noch dadureh 
verstiirkt, daB die Dampfe in den Agar iibergehen u. ungiinstige Wachstumsbedingungen 
schaffen. — Fiir die Einfiihrung der wirksamen Stoffc in die Therapie sind noch weitere 
Vorverss. notwendig. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Lifektionskrankh. Abt. I  138. 
104—28. 10/12. 1936. Freiburg i. Br., Univ.-Hautklinik.) KOBEL.

C. Siapp und H. Bortels, Azotóbakterwachstum und Stickstoffbindung in Abhdngig- 
keil vom Wetler. Orientierende Unterss. ergaben, daB Wachstum u. Stickstoffbindung 
des Azotobacter abhangig sind von der Lage des Vers.-Ortes zu der wahrend u. kurz 
nach dem Vers. herrschenden Luftdruekverteilung. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde 
Infektionskrankh. Abt. I I  94. 497—99. 21/9. 1936. Berlin-Dahlcm.) G r i m m k .

Artturi Ilmari Virtanen und Tauno Łaine, Untersuchungen iiber die Wurzel- 
knollchenbakterien von Leguminosen. XVIII. Abbau von Prołeinen durch Knollchen- 
bakterien. (XVII. vgl. C. 1936. II. 1363.) Verss. mit Kulturen von R h i z o b i u m  
iiber dio Zers. von Milchprotein, Casein, Gelatine u. Zellprotein von Wurzelknollcben 
ergaben, daB der Grad der Zers. nur sehr gering ist, u. daB bei versehied. Rhizobium- 
stammen kaum Unterschiedo bomerkbar sind. Lebende Kulturen ergaben geringe NH;1- 
Abspaltung, mit Toluol abgetotete dagegen nicht. (Biochemieal J . 30. 377—81. Marz 
1936. Helsinki.) Gr im m e .

Michael Heidelberger, Kai O. Pedersen und Arne Teselius, Untersuchungen 
an Antikórpem mit Ullrazentrifuge und Elektrophorese. Zubereitungen von Pferde- 
u. Kaninchenantikorpem gegen Pneumokokken-typsspezif. Polysaecharide, sowie 
Kaninchenantikoiper gegen kryst. Eieralbumin wurden mit der Ultrazentrifuge u. mit 
elektrophoret. Methoden untersucht, zusammen mit ganzen u. fraktionierten n. Seren. 
Ein Pferdeserumprap. von Typ I-Pneumokokken-antikohlenhydrat, in dem 61% des 
Stiekstoffs spezif. fallbar waren, zeigto homogene Sedimentation mit einer Sedimen- 
tationskonstanten *2() =  17,2 -10—13 (verglichen mit n. Globulin von Siiugetierserum, 
?2o = etw a 7-10-13). Auch n. Seren enthalten regelmaBig kleino Mengen einer kleineren 
Komponento m it einer Konstanten yon etwa 1'7-10"13. Die Elektrophorcse des Anti- 
kórperprap. war homogen, isoelektr. Punkt ais Saure ph =  4,8. Bei den Kaninchen- 
seren wurde bei allen Prapp. homogene Sedimentation gefunden (darunter auch Anti- 
kórper gegen Typ III-Pnoumokokken-polysaccharid), die Sedimentationskonstante war 
etwa 7-10~13; das genannte Antikorperprap. zeigto boi der Elektrophorese einen iso
elektr. Punkt bei ph otwa 6,6. Prapp. von Antipneumokokken I-Pferdeseren zeigten 
dasselbe Verh. wie die genannten Pferdeantikorper, auBerdem langsamer u. schneller 
wandemde Komponenten. Eine entsprechende Lsg. von n. Pferdeserum verhielt sich 
■yollig anders (yorherrschend ,ę20 =  7,8-10-13). Die Elektrophorese ergab isoelektr. 
Punkte von pa =  5—5,2 fiir Immun-, u. 5,7 fiir n. Praparate. Verss. mit Pferdeanti- 
korpem in der Ultrazentrifuge ergaben, daB die Anthkórperfunktion an die relativ 
sehwereren Komponenten gebunden ist. Es wird gefolgert, daB die aus Immunseren 
bereiteten Proteinprapp. mit einem hohen %-Geh. der Antikorperfunktion alle An- 
zeichen von chem. Individuen zeigen. Beim Pferde u. Kaninchen tragen verschied. 
Fraktionen der Serumproteine die Antikorperfunktion; es scheint, daB das Kaninchen 
den Antikorper aus der Hauptglobulinkomponento bildot, wahrend das Pferd das 
Pneumococcus I-Antikohlenhydrat aus einer kleineren Komponento herstellt. (Naturo 
[London] 138.165. 25/7. 1936. Uppsala, Univ., Inst. of Physical Chemistry, u. NewYork, 
Presbyterian Hospital.) WESTPHA.L.

XIX. 1 . HO
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Eduard StrauC, Das Problem der Konzentrierung und Reindarstellung immun- 
biologischer Wirksłoffe. Zusammenfassende Ubersiclit uber die Antikórper u. Antigene 
unter besonderer Beriicksichtigung der Patentliteratur. (Kolloid-Z. 76- 123—28. Juli 
1936. Frankfurt a. M.) K l e v e r .

Ray M, Balyeat, Allergic diseases. 4 th. ed. Philadelpliia: F. A. Davies 1936. (516 S.) 6.—. 
W. W. C. Topley and G. S. Wilson, Principlcs of bacteriology and immunity. Baltimore:

Williams & Wilkins. 1936. (1660 S.) 12.00.

E v  P f la n ze n c h e m le  u n d  -p h y s io lo g ie .
Walter Thomas, Ein mathematischer Ausdruck fu r  das Gleichgewicht zwisehen 

Stickstoff und Phosphorsdure in Pflanzen. Quantitative Best. des N- u. P-Geli. von 
Pflanzen. (Science [New York] [N. S.] 84. 422—23. 6/11. 1936.) B r e d e r e c k .

Kurt Noack, Chemie und Physiologie in ihrer Auswirkung auf den Pflanzenbau. 
(Vgl. C. 1936 . II. 3555.) (Emahrg. d. Pflanze 32. 353—61. 1/11. 1936.) St u m h e y e r .

W. Sjubimenko, Die heutigen Vorstellungen iiber die Photosynthese. Zusammen
fassende tibersicht uber die Photosynth. durch Pflanzen (Photosynth. durch Chloro- 
phylle). (Front Wiss. Technik [russ.: Front Nauki i Techniki] 1936 . Nr. 10. 33 
bis 46.) K l e v e r .

W. H. Pearsall und M. C. Billimoria, Stickstoffverluste in griinen Pflanzen. Da 
angenommen werden muB, daB die N-Assimilation die N 02-Stufe durchlauft, besteht 
dio Moglichkeit, daB dio im sauren Zellsaft enthaltene H N 02 nach V an Sl y k e  mit 
dem Amino-N unter Freiwerden von N2 reagiert. In Kulturverss. m it Chlorella vulgaris 
konnten derartige N2-Vcrlusto nachgewiesen werden. Bei Verwendung von organ. 
N-Quellen treten derartige N„-Verluste nicht auf. (Naturę [London] 138 . 801—02. 
7/11. 1936. Leeds, Univ.) STUMMEYER.
♦  B. A. Rubin und K. I. Stratschitzki, Zur biologischen Eolle des YitaminC in
der Pflanze. In ruhenden Kohlsamen fehlt Vitamin C; aber schon am 4. Keimungstag 
erseheint es u. nimmt dann schnell zu. Gleichzeitig findet eine merkliche Aktmerung 
der Katalase u. Perozydase statt. Im 2-Bla.tterstadium zeigt Kohl bereits sehr hohen 
Geh. an Vitamin C; das Maximum wird im Stadium von 8 Blattern erreicht, um dann 
abzunehmen, erst langsam, dann sehr schnell. Die Anderungen im Geh. an Vitamin C 
sind von ganz bestimmten Anderungen in der A ktm ta t der Katalase u. Peroxydase 
begleitet. Mit Zunahme des Vitamins C nimmt aueh die Aktivitat der Katalase zu; 
lotztero sinkt mit der spateren Abnahme des Vitamin-C-Gehaltes. Die Aktivitat der 
Peroxydaso andert sich in entgegengesetzter Richtung; ihre Zunahme findet statt 
mit der Abnahme des Geh. an Vitamin C u. Katalase. (Biochim. [russ.: Biochimija] 1. 
343—50. 1936.) So h o n fe l d .
*  Herbert Fiedler, Enlwicklungs- und reizphysiologische Untersuehungen an Kulluren 
isolieńer Wurzelspitzen. Die Kultur isolierter J/ats-Wurzelspitzen gelingt in der von 
WHITE modifizierten USPENSKI-Nahrlsg., wobei der zugesetzten Hefo eine bes. Be- 
deutung fur das- Wachstum zugesehrieben werden muB. Es zeigt sich, daB die Be- 
generationsfahigkeit der isoliert wachsenden Wurzel Yon der Ausgangslange abhangt, 
sie ist masimal, wenn die Strcckungszone der Wurzel quantitativ fiir die Kultur er- 
faBt wird. Isoliert wachsende Wurzeln reagieren auf Zusatze zur Nahrlsg. ahnlich 
wie n. wachsende, intakte Wurzoln: Glutathion hemmt das Wurzelwachstum bis zu 
Konzz. von 0,1 g pro Liter, in niedrigeren Konzz. wirkt es stimulierend u. fórdert vor 
allem die Bldg. von Seitenwurzeln. Kryst. Ostron fórdert das Wachstum, wenn 0,01 
bis 0,1 ME. pro Wurzel zugefiihrt worden sind, hohere Dosierungen wirken hemmend. 
Starkę Wachstumssteigerung ruft die „A-Z-Losung“ nach HoAGLAND herror. W ucha- 
stoffhaltige Prapp. (Rhizopin, Rhizokalin, Blastanin, Embryonenextrakt u. auxin- 
haltiges, techn. Progynon) hemmen in starkeren Dosierungen das Wachstum isolierter 
Wurzelspitzen, geringere Konzz. wirken etwas stimulierend. Heteroauzin wirkt noch 
in Verdunnungen bis zu 1 y  pro Liter hemmend, wahrend Konzz. von 0,1 y  pro Liter 
das Wurzelwachstum doutlich fordem. — Die Unterss. iiber den Wuchsstoffgeh. der 
Wurzelspitzen (auch ruit Pisum  u. Vicia durchgefiihrt) zeigen, daB kein Wuehsstoff 
neu gebildet wird, da der Hormongeh. isoliert wachsender Wurzeln innerhalb 24 Stdn. 
auf Nuli absinkt. Trotzdem krummt sich die naehweisbar wuchstoffreie Wurzel in 
geotrop. Reizlage noch positiv geotrop. Vf. glaubt, daB dio geotrop. Wurzelkrummung 
nicht von einem in der Wurzel Yorhandenen Wuehsstoff abhangig ist. Der in der 
Wurzelspitze anfangs yorhandene Wuehsstoff verschwindet in kurzer Zeit, er wandert
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zur Basis u. wird dort offenbar durch Oxydation (nach T h im a n n ) zerstort; ein Ab- 
dichten der Schnittfliiehe hemmt die Zerstórung des Wuclisstoffes stark. (Z. Bot. 
30. 385—436. 1936. Bcrlin-Dahlem, Univ., Pflanzenphysiolog. Inst. Sop.) STORMER.

N. G. Cholodny, Wachstumshormone. und Pflanzenentwicklung. Es wurde die 
Einw. konz. Lsgg. von Wachstumshormon auf die Entw. der Pflanzen untersucht. 
Ąls Hormonlsgg. dienten eine Lsg. von {S-Indólylessigsiiure. (1—2 mg in 10 ccm W.), 
sowie das fein geschnittene u. schwach befeuchtote Endosperm des Mais. Die deut- 
iichsten Ergebnisse wurden m it Siegeshafer gewonnen; der Same wurde in den be- 
treffcnden Substraten bei 18—20° 24—48 Stdn. belassen u. dann ausgepflanzt. Die 
Kontrollpflanzen wurden dio gleiche Zeit in dest. W. oder feuchten Sagespanen ge- 
halten. Die in dem Endosperm vom Mais „hormonisierten“ Pflanzen entwickelten 
sich nach anfanglichem Zuriickbleiben bald schneller ais die Kontrollpflanzen u. 
bluhten 12 Tago friiher. Dio mit /3-Indolylessigsaurc behandelten Pflanzen wurden 
starker u. bluhten ebenso friih. Die Ausbeute an Korn war bei den Verss.-Pflanzen 
um 55% hoher ais bei den Kon troi len. Eine Anwendung in der Landwirtschaft wird 
fur moglich gehalten. (Naturę [London] 138- 586. 3/10. 1936. Kiev, USSR, Academy 
of Sciences, Labor. of P lant Physiology.) W e s tp h a l.

Kenneth V. Thimann, Auxineund Wachstum von Wurzeln. Das Wurzelwachstum 
von Avena wird durch /Wndolylessigsaure gehemmt, gleichgiiltig, ob der Wuchsstoff 
aus einer Lsg. von der Wurzel aufgenommen wird oder von oben her aus der Koleoptile 
eindringt. Anders dagegen bei Pisum, wo Hemmung des Wurzelwachstums nur ein- 
tritt, wenn das Hormon durch dio Wurzel aus Lsg. aufgenommen wird; Zufiihrung 
von oben her durch Aufstreichen von Wuclisstoffpaste auf den abgeschnittenen Hypo- 
kotylstumpf wirkt nicht hemmend, eher wird das Wachstum etwas stimuliert. Es 
ist fiir die Ergebnisse bei Ayena wie auch bei Pisum gleichgiiltig, ob die Wurzel intakt 
oder ihre Spitze entfernt worden ist. Auch isolierte Wurzeln von Pisum werden durch 
Heteroausin gehemmt, wenn sio in 2%ig. Zuckerlsg. kultiviert werden oder nur zur 
Halfte in die Vers.-Lsgg. eintauchen, so daB die Hormonaufnahme nur durch die in- 
takte oder dekapitierte Wurzelspitze erfolgen kann. Yf. folgert aus den Verss., daB 
entgegen der Theorie von Cza ja  ein einziger Wuchsstoffstrom geniigt, um die hemmende 
Wrkg. auf das Wurzelwachstum auszuiiben. Dio Ausbildung von Seitenwurzeln bei 
Avena erfolgt, wenn die Wurzelspitze entfernt wird; Zufiihrung von Wuchsstoff durch 
den Mesokotylstumpf mittels Pastę bleibt ohne Wirkung. Dagegen fórdert /J-Indolyl- 
essigsaure Wurzelverzweigungen bei Pisum, unabhangig davon, ob die Wurzelspitze 
vorhanden oder dekapitiert worden ist, u. ob das Hormon von der Spitze oder vom 
Hjrpokotyl aus zugefiihrt wird. Vf. versucht, die Untersehiede, die zwischen der Rk. 
von Avena- u. von Pisumwurzoln auf /?-Indolylc8.sigsaure bestehen, auf ihren yerschied. 
Wuchsstoffgeh. zuriickzufuhren. — Da jungo Wurzeln von Avena durch Wuchsstoff, 
der aus dem Samen oder aus einem Agarblockchen (an Stello des Endosperms) auf
genommen worden ist, in ihrem Wachstum gehemmt werden, halt Vf. es fur unwahr- 
scheinlieh, daB Auxin ais Keimungshormon nach CHOLODNY wirkt. (Amer. J . Botan. 
23. 561—69. Okt. 1936. Harvard Univ., Biolog. Labor.) Sto r m er .

E 5. T ierch em le  u n d  -p h y s io lo g ie .
Camille Chatagnon, Das Brom im  Magensaft. Vf. bestimmt den Geh. des mensch- 

lichen Magensaftes an Chlor u. Brom. Im Mittel ist das Verhaltnis 1000 Br/Cl =  2,43. 
(C. R. hebd. Seanccs Acad. Sci. 203 . 1293—94. 7/12. 1936.) B r e d e r e c k .

V. Caglioti und D. Gigante, Beitrag zur biochemischen Kenntnis der Knochen 
wahrend der Entwicklung. Im  Knochengewebe sind die organ. u. dio anorgan. Substanz 
>n Form eines halbverbundenen Netzwerks vereinigt. Die zusammensetzenden Bestand- 
teile, der Oxyapatit u. die K etten der Aminosauren, RCH • N H • CO • CHR ■ N H • CO • CHR, 
weisen einige prakt. koinzidierende Parameter auf. Es wird mittels róntgenograph. 
Unterss. an Ratten festgestellt, daB in der Waehstumsperiode die Bestandteile des 
Knochengewebes, die urspriinglich nicht orientiert sind, eine Orientierung annehmen, 
we groBere Stabilitat verleiht. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 23 . 878—80. 
1936. Rom, Univ.) B e h r l e .

Paul Pincus , Zahnschmelzeiweij}. Aus menschlichen Zahnen wurden durch 
l--tagige Behandlung m it 10%ig. Essigsaure die anorgan. Salze des Schmelzes gelost 

nach Entfernung des Zahnbeins das EiweiB abzentrifugiert. Im  Gegensatz zu analog 
whandelten Keratinproben gibt dieses EiweiB keinc S-Rk. mit Nitroprussidnatrium 
u. ist auch róntgenograph. yerschied. von Keratin. Das ZahnschmelzoiweiB ist lósl.

110*
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in KCN-Lsg., es enthiilt wahrscheinlieh Tyrosin u. ahnelt dom Rcticulin. (Naturę 
[London] 138 . 970. 5/12. 1936. London, Royal Dental Hospital.) H a l l e .
*  James Bertram Collip, Hormone. Allg. Betraehtungen; Beziehungen zwisehen 
den yerschied. Tierklassen. Schilddriise, Nebenschilddruse, Gonaden, Nebennieren, 
Pankreas, Hypophysenyorderlappen. (Sei. Monthly 43. 411. Nov. 1936. Mc Gili 
Uniy.) ' " W e s t p h a l .

Saul Louis Cohen, Guy Frederic Marrian und Arthur Duston Odell, Ostriol'- 
glucuronid. Die Darst. des Ostriolglucuronides (vgl. dazu C. 1936 . I. 4173. 4585) wurde 
weiter ausgearbeitet; sie wird am besten folgendermaCen durehgefuhrt: Schwangeren- 
ham  wird auf etwa ł/g konz., auf pn =  2,5—3,0 angesauert, mit NaCl gesatt. u. mit 
Butanol estrahiert. Butanolestrakt auf V2 konz. u. mit V3-n. NaOH oxtrahiert, Extrakt 
auf ph =  2,5—3,0 angesauert, mit NaCl gesatt. u. mit Butanol extrahiert. Butanol- 
extrakt m it NH.,OH neutralisiert u. zur Trockne verdampft; Butanolriickstand in W. 
gelóst u. m it ii. extrahiert. Wss. Lsg. mit Chinolin extrahiert, Chinolinphaso mit 10%'g- 
Ńa2C03 gewaschen, dann mit Vio"n - NaOH ausgcschuttelt. NaOH-Extrakt auf ph =  3,0 
angesauert u. mit Butanol extrahiert, Extrakt mit W. gewaschen u. zur Trockne ver- 
dampft. Butanolriickstand in absol. Methanol gelost, pn durch Zugabe yon methyl- 
alkoh. NaOH auf 7,0—7,5 eingestellt; Lsg. unter Stickstoff auf kleines Vol. konzentriert.
So wird das Natriumsalz des Ostriolmonoglucuronides erhaltcn. Dio Rohprodd. wurden 
mehrere Mało aus Methanol umkrystallisiert. Bei Verwendung von reinem Methanol 
wurden bei etwa 305° schm. Krystalle der Zus. C24H310 8Na +  0,5 CH3OH erhaltcn. 
Mit wasserhaltigem Methanol wurde ein. Prod. erhalten, das bei etwa 256° schmolz 
u. die Zus. C21H 310 9Na +  1,5 H20  zeigte. Die lióher schm. Verb. lieB sich durch Be- 
handeln mit W. iii dio tiefer schm. uberfuhren, wahrend das umgekelirte durch Krystalli- 
sieren aus wasserfreiem Methanol erreicht werden konnte. Krystallmethanol oder -W. 
war durch Erhitzen im Vakuum auf 80° iiber P20 6 nicht zu entfernen. Ansauern der 
wss. Lsg. des Natriumsalzes lieB das freie Glucuronid in Form eines Geles entstehen. 
Durch Lósen in A. u. Eindampfen zur Trockne wurden feste, aber amorphe Prodd. 
erhalten, die scharfe FF. zwisehen 196 u. 236° besaBen; dio Unscharfe dor FF. wird 
auf wechselnden Goh. an „Krystall“-W. zuriickgefiihrt. Das krystalline Na-Salz gab 
mit 1,2 mg eine positiye TOLLENSsche Naphthoresorcinprobe. Mit 0,21 mg wurde 
in der Kalte ein positiver MlLLON-Test erhalten. 0,21 mg gaben eine negatiye B e n e - 
DICT-Probe, wahrend mit derselben Menge nach Erhitzen auf 120° mit V10-n. HC1 
(1,5 Stdn.) u. anschlicBende Neutralisation diese Rk. positiv war. Die opt. Drehung 
des Na-Salzes vom F. 305—306°, die wegen der Opalescenz nur in geringer Konz. zu 
bestimmen war, betrug [oc]5.1612® =  —21,0° (in W.). DaB die phenol. Hydroxylgruppe 
des Ostriols nicht mit der Glucuronsiiure verkniipft ist, wie auch schon aus der positiyen 
MlLLON-Rk. geschlossen war, ergab sich aus spektrograph. u. chem. Untersuchungen. 
Callow, der friiher gezeigt hatto, daB Verbb. vom Ostrontypus mit einer freien phenol. 
Oxygruppe eine Yerscliiebung des Absorptionsmaximums von 280 nach 295 m/i beim 
Obergang von neutraler in alkal. Lsg. wegen der Salzbldg. aufweisen (Bioehem. J. 30 
[1936]. 906), stellte dasselbe Verh. an dem Ostriolglueuronid in neutraler u. alkal. Lsg. 
fest (Kurven im Original). Durch Isolierung yon Ostriolmonomethylather aus dem 
methylierten Ostriolglueuronid durch Hydrolyse wurde das Vorliegen einer freien 
phenol. Oxygruppe chem. bewiesen. 171 mg des Na-Salzes yon Ostriolglueuronid 
wurden in 40 ccm n. NaOH gelóst u. unter Schutteln wahrend 24 Stdn. Dimethylsulfat 
zugegeben. Die ganze Methylierungsmischung wurde mit HC1 auf pji =  1,5 angesauert 
u. 5 Stdn. auf 100° erhitzt. Dio Mischung wurde nach dem Abkuhlen hiiufig mit A. 
cxtrahiert, der A.-Extrakt mit n. NaOH u. W. gewaschen u. zur Trockno yerdampft- 
Ausbeute 16,4 mg oines dunklen griinblauen semikryst. Produktes. Wss. Phase u. 
NaOH-Waschwasser wurden noehmals hydrolysiort u. ergaben weitere 24,5 mg eines 
entsprechenden Produktes. Aus 40%ig. A. wurde der Ostriolmonomethylather vom
F. 165—168° erhalten. Die physiol. Auswertung des Ostriolglucuronides an kastrierten 
Mausen ergab eine Wirksamkeit von 370 Mauseeinheiten (M.-E.) pro mg, gegenuber 
10700 M.-E. bei dera freien Ostriol nach der gleichen Technik (wss. Lsgg. des Natrium
salzes, in 4 Injektionen zu je 0,1 ccm uber 2 Tage gegeben, Abstricho am 3.—6. Tag). 
Die Ausbeute an lcryst. Na-Salz des Ostriolmonoglucuronids betrug 500 mg aus 30 1 
Schwangerenham. (Biochemical J . 30. 2250—56. Dez. 1936. Toronto, Univ. of Toronto, 
Dep. of Bioehem.) WESTPHAL-

H. E. Voss und E. Rabald, Zur Frage der Bildung oulruserregender Stoffe in 
Organem, in  viłro. Stellungnahme zu der C. 1936. II. 4020 referierten Arbeit von
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K o n d on i, C a r m in a t i  u . CORBELLINI. Vff. glauben, daB durcli die Unterss. der 
italien. Forscher dio Umwandlung des Cholesterins in ostrogcnc Stoffe noch nicht 
bcwicsen ist, ohno daB sie an der prinzipiellcn Mógliehkeit einer solchen Umwandlung 
zweifeln. Vff. haben in eigenen Verss. festgestellt, daB reinstes kaufliches Chole.stc.rin 
(M erck) ostrogone Substanzen enthiilt (durcli subcutane Injektion von 0,5, 0,25 u.
0,125 mg Cholesterin lieB sich an kastrierten Mausen Brunst auslosen); durch Extrak- 
tionsverff. konnten aus Cholesterin Stoffe isoliert werden, dereń W rkg.-Einheit an der 
kastriorten Maus unter 2 5 y  lag u. dic sicher frei von Cholesterin waren. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 245 . 76—77. 22/12. 1936. Mannheim-Waldhof, C. F. B o e h - 
RINGER u. SÓHNE, G. m. b. H., Wissenschaftl. Labor.) WESTPHAL.

P. Rond oni, Erwiderung zur vorangehenden Milteilung von H. E. Voss und
E. Rabald. Vf. sieht die Befundc von Voss u. R a b a l d  ais eine erfreuliche Erklarung 
ciniger zwcifelhaftcr Fragen an; das verwendcte Cholesterinpriip. soli auf seinen Geh. 
an ostrogen wirkender Substanz untersueht werden. Vf. macht darauf aufmerksam, 
daB boi einer óstrogenen Wirksamkeit des verwendeten Cholesterins dicse auch wolil 
bei sofortiger Priifung nach Herst. dor Organcholesteringemische liatto zum Vorschein 
kommen sollen. (Hoppo-Seyler’s Z. physiol. Chem. 245. 78—79. 22/12. 1936. Mai-
land.) ‘ WESTPHAL.

Everett I. Evans, S. Szurek und R. Kern, Die Tetanie des Ostrus beim para-
thyreoideklomierten Hund. Bei n. Hundinnen zeigten sich keine Veranderungon in den 
Blutwerten von yersehied. anorgan. Ionen, im pn u. C02 wahrend des Brunstcyclus. 
Tetanie kann auftreten, wenn die parathyreoidektomierte Hiindin wahrend der latcnton 
Tetanieperiode m it n. oder erniedrigtem Serumealcium in den natiirlichen Ostrus kommt. 
Fur diese Nebenschilddrusentetanio sollen andere physiol. Veriinderungen yerantwort- 
lich scin. (Amor. J .  Physiol. 117 . 405—10. 1/11. 1936. Chicago, Univ., Dep. of 
Physiology.) W e s t p h a l .

Sydney John Folley, Die Wirkung ostrogener Hormone auf die Laktation und die 
Phosphatase von Blut und Milch bei der milchenden Kuh. (Vgl. C. 1936 . II. 3314.) 4 Yers.- 
Kiihe erhielten iiber wenige Tage Ostron (485 mg insgesamt) u. Ostradiolbenzoal (90 bis 
120 mg, allein oder m it Ostron), u. auch nach oinem Monat Ostradiolbenzoat +  Pro- 
laclin. Die Folgę war eine betrachtliche Hemmung der Milchbldg. im Sinne einer ver- 
minderten Ausbeute. Die Hemmung war voriibergehend u. schien an cinen hohen Geh. 
an ostrogenem Hormon im Blut gebunden zu sein (Kurven im Original). Nach der Be- 
handlung mit óstrogenen Hormonen zeigte die Milch der Kuhe einen betraclitlieh 
hoheren Geh. an F ett u. niehtfetten Festkorpern; diese Wrkg. halt 2—3 Monate an. 
Der N-Geli. der so „konz. Milch“ war n., die Hormonbehandlung hatte also keine 
Sekretion yon Colostrum hervorgerufen. Die Zufuhr der óstrogenen Hormone bewirkte 
cino yoriibergehende Abnahme des Serum-Ca, der eine gleichfalls yoriibergehende, aber 
starkę Zunahme der Serumphosphatase folgte (vgl. dazu C. 1936 . II. 2742). (Biochemical 
J- 30. 2262—71. Dez. 1936. Reading, Univ., Nation. Inst. for Res. in Dairying.) WESTPH.

Al. Crainiceanu, Klinische Untersucliungen iiber die Hemmung des Śexualcyclus 
derFrau durch gewisse Hormone. Therapeutische Effekte. Die Verabreichung von Sexual- 
hormonen (Gelbkórperextrakto, Thecagfene [wahrscheinlich das Hormon des graviden 
Corpus luteum] u. gonadotropes Hormon des Hypophysenvorderlappens [Luteocrescin]) 
an Frauen hatte teilweise eine yollstandige Unterdriickung, teilweise auch eine Ver- 
minderung der Regel zur Folgę. (Buli. Acad. Med. Roumanie 1 (1). 164—68. Buearest, 
Facultó do Medecine.) WESTPHAL.

Edgar Allen, A. W. Diddle, T. H. BurfordundW . U. Gardner, Ovarialhormon- 
schwellenwerl fiir die erperimenlelle Menstruation bei Affen. Es wird festgestellt, in 
"elcher Menge u. iiber welche Zeit oyarektomierten Affen yersehied. Alters Follikel- 
liormon (Theelin, Amniotin) zugefiihrt werden muB, um die Menses experimentell 
hervorzurufen. Die Injektionen wurden zweimal taglich yorgenommen, dio Total- 
(losis betrug zwischen 78 u. 2250 Ratteneinheiten, die Zeit zwischen 4 u. 22 Tagen. 
Es ergab sich, daB bei jugendlichen u. heranwachsenden Tieren gróBere Mongen an 
Hormon notig waren ais bei erwachsenen. Die Mindestzeit betrug etwa 6 Tage, die 
optimale 10 Tage oder mehr. Eine Hormonmenge, die dem Schwellenwert fiir die 
Menstruation entsprioht, hiilt den Uterus auf seiner GroBe u. bowirkt Wachstum der 
Brustdriisen, auch wenn die Injektionsperioden zeitweilig unterbrochen werden. (Amer. 
J. Physiol. 117 . 381—92. 1/11. 1936. Yale Univ., Dep. of Anatomy.) W e s t p h a l .

L. Herold und G. Effkemann, Beziehungen des Follikdhormoiis zu pathophysio- 
logtschen Wachstumsvorgangen der Brustdriise. I .  Brustdriismentwicklunfj unter ge-
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steigerter Zufuhr non Follikelhormon bei der Halle. Bei geschlechtsreifen, nichtkastrierten 
u. kaatrierten weiblichen u. mannlichen Ratten wird die Wrkg. des Follikelhormona auf 
die Brustdrusenstruktur im kurzfristigen u. langfristigen Vers. untersucht. Es ergab 
sich, daB das Follikelhormon (Perlatan, BoHRINGER) beim weiblichen nichtkastrierten 
Tier nur im kurzfristigen Vers. (17Tage lang taglich 250 intemationale Einheiten) zu 
einer Bldg. von Milchgangcyston u. Cysten, die vom Brustdriiaenkorper ausgehen, fuhrt. 
Tm langfristigen Vers. (56 Tagelang taglicho Verabreichung yon 250 internationalen Ein
heiten) wurde keine Cystenbldg. beobachtet. Boi der kaatrierten weiblichen u. der nicht
kastrierten u. kaatrierten mannlichen Ratte fehlte die Bldg. von Acinuacysten, u. es 
wurde yorwiegend bei gleieher Behandlung die Entw. von multiplen Milchgangcysten 
fcstgeatollt. Dio durch Abb. belegten Ergebnisse werden zu iihnlicbcn Bildern in der 
Histologie dor menachlichen Brustdriiso in Beziehung gesetzt. (Arch. Gynakol. 163. 
85—93. 22/12. 1936. Dusseldorf, Medizin. Akademie, Frauenklinik.) WESTPHAL.

L. Herold und G. Effkemann, Beziehungen des Follikelhormons zu palhophysio- 
logischen Wachsl.umsvorgdngen der Brustdruse. II . Tierexperimentellc Untersucliungen 
iiber die Bedeutung einer langdauemden und vermehrten Follikdhormonwirkung in der 
Oenese der Fibrosis mammae cystica. Ober 3 Monate andauernde tagliche Zufuhr kleinei' 
Mengen Follikelhormon (50 u. 250 intemationale Einheiten Perlalan B ohringeb , 
Unden I . G. F a r b e n in d u s t r i e  A kt.-G es.) fiihrte bei mannlichen kastrierten u. 
nichtkastrierten u. weiblichen kaatrierten Tieren zunachst zu einer cyst. Umwandlung 
des Brustdrusengowebes u. anschlieBend zu Epithelproliferationen, blassen Epithelzellen 
u . fibrosor Umwandlung des bindegewcbigen Stromas. Bei der weiblichen nichtkastrierten 
geschlechtsreifen R atte felilen diese Brustdriisenyeranderungen nach chroń. Follikel- 
hormonzufuhr. Da diese im Tierexporiment erzeugten Wrkgg. (Abb. im Original) eine 
weitgehende Ubereinatimmung m it dom in der menschlichen Brustdriisenpathologic 
bekannton Bild der Fibrosis mammae cystica zoigen, wird ais naheliegend angenommen. 
daB einer vermehrten u. langdauemden Produktion von Follikelhormon in der Genese 
der menachlichen Cystenmamma eine ursachliche Bedeutung zukommt. (Arch. Gynakol. 
1 6 3 . 94—101. 22/12. 1936. Dusseldorf, Medizin. Akademie, Frauenklinik.) W estph a l .

L. Herold und G. Effkemann, Beziehungen des Follikelhormons zu patho- 
physiologischen WachstumsKorgangen der Brustdruse. I II . Unterschiedliche Wirkung einer 
langdauemden Follikelhormmizufuhr auf die Brustdrusenstruktur kaslrierter und nicM- 
kaslrierter Batlen. Ea wird der Unterschied zwischen dem Verlauf der Brustdriisen- 
yeriinderungen nach einer iiber 3 Monate erfolgenden Verabreichung von Follikelhormon 
bei der weiblichen geschlechtsreifen nichtkastrierten R atte gegeniiber der mannlichen 
u. weiblichen kastrierten R atte (vgl. vorst. Ref.) untersucht. Es ergab sieh, daB der 
Grund fur das Ausbleiben einer Fibrosis mammae cystica beim weiblichen geschlechts
reifen niclitkaatrierten Tier eine feststellbare, indirekt verlaufende, fast Tóllige Luteini- 
sierung des Ovariums ist, die unter der Wrkg. des Follikelhormona auftritt. Es wird 
hieraus geschlossen, daB dem Corpus luteum-Hormon ein dem Follikelhormon hinsicht- 
lich der Wrkg. am Brustdriisengewebe bei der Entstehung der Fibrosis mammao cystica 
entgegengosotzter Einfl. zuzuschreiben ist. Die Anwendung dieser SehluBfolgerung auf 
klin. Beobachtungen s. im Original. (Arch. Gynakol. 163. 309—15. 22/12. 1936. Dussel
dorf, Medizin. Akademie, Frauenklinik.) WESTPHAL.

Harold Burrows, Eine Schulzwirkung des Progesterons auf die Oenitalorgane mann- 
licher Afdu.se. 16 mannliche Mause, von denen 8 vorher kastriert waren, erliielten 
zweimal wdehentlich eine 0,01%ig. Lsg. von Ostron in Bzl. auf die Haut. Am jeweils 
folgenden Tage erhielten ein Teil subcutane Injektionen von 0,1 ccm einer 0,1%’S’ 
Lsg. von Progesteron in  Sesamól, ein anderer Teil eine 0,l% ig. Lsg. in  Bzl. auf die Haut. 
Tod oder Tótung der Mause erfolgte zwiachen dem 28. u. 120. Vera.-Tag. Die kastrierten 
Mauac zeigten daim die gewohnliehen Wrkgg. des Ostrons (Epithelhyperplasie von 
Samenblaaen u. Proatata uaw.), wahrend bei nicht kastrierten Tieren keine dieser 
charaktcrist. Wrkgg. zu sehen waren; die Spermatogeneae war im Zunehmen, Koagu- 
lationsdruse, Samenblase u. Prostata waren normal. Der Unterschied in  den.Ergebnissen 
bei den kastrierten u. nicht kastrierten Tieren wird einer moglichen yereinigteu Wrkg. 
von Progesteron +  Testikelhormon zugeschrieben. Auf die Ahnlichkeit des mol. Baucs 
yon Progesteron u. Testosteron wird hingewiesen. (Naturę [London] 1 38 . 164. 25/7. 
1936. London, Royal Cancer Hospital [Free], Res. Inst.) W e s t p HAL-
^5 Ernst Stabnke, Zur Wirkung von mannlichen Sezualhormonen. Bericht iiber 
einen Fali yon unspezif. Gelenksentziindung bei einem 35-jahrigen Mannę; mannliches 
Hormon (Testilotal) hatte gute Wrkg. nach der durchgefiihrten Operation u. yermochte
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spater auch allein dio Schwellungen zum Abklingen zu bringen. (Zbl. Chirurg. 63. 2824 
bis 2826. 28/11. 1936. Ludwigshafen a. Rh., St.-Marien-Krankenhaus, Chirurg.
Klinik.) WESTPHAL.

H. A urel M tiller. StuAien zum „Olaser-Haempel Fischtest" ais Nachweis des mann- 
lichen ScxvaUiormons und des Corpus luteum-Hormons. Nach einem Hinweis auf die 
prakt. verwendeton Testmethoden zum Nachw. des mannlichen Sexualhormons werden 
die Grundlagen u. die Methodik des Fisehtestes von Gl a se r  u. HAEMPEL besprochen. 
Es ergibt sich folgendes: 1 . Die reinen mannlichen Soxualhormono (kryst. Androsteron, 
Sc h er in g , ClBA, u. Testosteron, S c h e r in g ), sowie das Corpus luteum-Hormon {Pro- 
luton =  olige Lsg. von Progesteron, S c h e r in g , u .  Lutcolipex, Sa n a b o ) sind m it dem 
Fischtest nicht nachzuweisen. 2. Die positive Wrkg. wss. Hodenextrakte (Extractum 
tesliculi HENNING, Testosan forte SANABO, Androstina A  ClBA) konnte bestatigt 
werden, wahrend sich olige Ausziigc ais voliig inakt. erwiesen (Proriron Sc h e r in g , 
Erugon B a y e r , Androstina B  Cib a ). Von anderen Organextrakten waren Hypo- 
physenhinterlappencxtrakte, wss. Ovarialextrakte, ein Herzmuskelextrakt, sowie 
verschicd. Harne von positiver Wirksamkeit, ebenso wio Yohimbm. Hierin kónnen 
che Befunde anderer Autóren bestatigt werden. Die von Gl a se r  u .  H a e m pe l  an- 
gegobene Kontrollmeth. zur Unterscheidung der verschied. wirksamen Extraktc 
(Unterdriiekung der Rk. in bestimmten Ffillen mit Adrenalin) erwies sich ais unbrauch- 
bar. Von den chem. bekannten korpereigenen Stoffen laCt sich mit Spermin das 
Hochzeitskleid des B itterlings erzeugen. D am it is t  eine weitere Substanz auBer den 
Hypophysenhormonen bekannt, die ais verantwortlicli fiir die Wrkg. der verscliied. 
Organextrakte in Betracht kommt. Allein schon wegen dieser Sperminwrkg. muB der 
zum Nachweis des mannlichen Sexualhormons u. des Gelbkórperhormons vorgeschlagono 
Bitterlingstest ais unbrauchbar abgelehnt werden. (Arch. Gyniikol. 163 . 102—22. 
22/12. 1936. Berlin, Univ.-Frauenklinik der Charitó.) W e s t p h a l .

Wilhelm Zimmermann, Colorimetrische Bestimmung der Keimdrusenhormone. 11. 
Es werden die Bedingungen angegeben, unter denen die in der I. Mitt. (C. 1935 . II. 
872) beschriebene Farbrk. der Keimdrusenhormone nach JAFFE u. B i t t Ó verlauft, 
auf die der Vf. eine Analysenmethode der Keimdrusenhormone griindet. Ais Losungsm. 
fiir die mit m-Dinitrobenzol u. Kalilauge eintretende violettrote Farbrk. eignet sich 
750/oig. A.; Form u. Hohe der Absorptionskurve, die durch Best. im PULFRICH-Photo- 
meter zur quantitativen Auswcrtung benutzt wird, sind vom Losungsm. abhangig. 
Das BEERsche Gesetz ist giiltig. Die Farbstarke ist von der Konz. an m-Dinitrobenzol 
u. von der Zeit abhangig; beim Ansteigen der Temp. von 15 auf 25° nimmt sie um das 
2,2-fache zu. Dio Arbeitsvorschrift fur eine quantitative Hormonbest. s. im Original. 
Es werden Beispiele u. Zahlenwertc der spezif. Extinktionskoeff. fiir Androsteron, 
Testosteron, 0stron u. Eąuilin gegeben; Kreatinin zeigt ein anderes Absorptionsverh. 
bei der Rk. Weitere Beispiele fur Gemischo reiner Keimdrusenhormone u. Anwendung 
auf Harnextrakte. Nach Ansicht des Vf. erfahrt man bei der eolorimetr. Best. die 
Summę der eine freie Ketogruppe tragenden Sterine; dieser Wert soli hoher ais der 
physiol. ermittelte sein. Bei der Farbrk. soli es sich prim. um eine Anlagerung von 
Kaliumathylat an den Nitrokorper u. darauffolgende Abspaltung von A. zwischen 
dem ersten Anlagerungsprod. u. der akt. Komponento nach folgendem Schema handeln:

0,N-
V

NO,
i

_\ KOC.H. K

NO,

OON—/ "
V

OC,H5 +  H i—CH
Das beim Androsteron entatehende ■ Farbsalz -wird folgendermaCen formuliert:

O.N NOCT

K+

HO
(Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem. 245 . 47—57. 22/12. 1936. Hamburg, Inst. fiir 
Schiffs- u. Tropenkrankheiten, Chem. Abt.) WESTPHAL.
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I. L. Chaikoff, G. E. Gibbs, G. F. Holtom und F. L. Reichert, Der Lipoid- 
stoffwechsel des hypophysekłomierten Htmdes und der Lipoid- und Kohlenhydratstoff- 
irechsel des hypophyseklomierlcn-depankrealisicrtcn Hundes. (Vgl. C. 1936. II. 1193.) 
Obgleich der Lipoidgeh. im Blute von Hunden nach Tollatandiger Entfem ung der 
Hypophyse betrachtlicli iiber n. lag, waren docb die Lipoidbestandteile, wie Gesamt- 
fettsauren, Phospholipoide u. freies u. yerestertes Cholesterin bei 11 von 16 unter- 
sucht-en hypophysektomierten Hunden normal. Bei yolliger Abwesenhcifc von Hypo- 
pbysengewebo waren die genannten Lipoidbestandteile auch in der Leber in n. Mengen 
yorhanden. Die nach Pankreasektomie in der Leber einsetzende schnelle Anhaufung 
gro Cer Mengen von Lipoiden wurde durch dio yollstandige Exstirpation der Hypo- 
physc nicht verhindert. Uber die Veranderungen im Kohlenhydratstoffwechsel nach 
Entfemung von Hypophyse u. Pankreas vgl. das Original. (Amer. J . Physiol. 116. 
543—50. Aug. 1936. Berkeley, Univ. of California Medical Scliool, Division of Physio- 
logj% u. San Francisco, Stanford Univ., School of Medicine, Labor. of Experim. 
Surgery.) W e s t p h a l .

Josef Novak, Uber das gonadolrope. Hormon in der Hypophyse des Weibes. 
Obersichtsyortrag. (W ien. klin. W schr. 49. 1217— 22. 2/10. 1936.) WESTPHAL.

Jakob Valso, Der Hormongehall der Hypophyse des Blauwals (Balaenoptera 
Sibbaldii). IV. Hinlcrlappeiihormone. V. Thyreotropes Hormon. (III. vgl. C. 1935.
II. 3668.) Das antidiuret. Prinzip fand sich beim Blauwal aussehlieClich im Hinter- 
lappen der Hypophyse, u. zwar in einer Menge cntsprechend 0,490 bzw. 0,561 mg 
Acetontroekenpulver auf 1 1.-E. Im Vorderlappen scheint ein diuret. Prinzip vor- 
zuliegen. Oxytoc. Prinzip fand sich nur im Hinterlappen (0,505 bzw. 0,542 mg Aceton- 
trockenpulver auf 1 1.-E.). Das fiir den Darmtonus verantwortlichc Prinzip fand sich 
im Hinterlappen cntsprechend 0,700 mg Acetontrockenpulver auf 1 1.-E. Pressor. 
Wirkstoff war im Hinterlappen in einer 0,650 mg Acetontrockenpulver auf 1 1.-E. 
entsprechenden Menge yorhanden. Das thyrcotropc Hormon fand sich nur im Vorder- 
lappen in einer Menge von 1 M.-E. in 3 mg Acetontrockenpulyer. (Klin. Wschr. 15. 
1803—06. 5/12. 1936. Oslo, Univ., Pharmakol. Inst.) WESTPHAL.

Max Wiegand, Untersuchungen iiber die antilhyreotropen Stoffe im  Blule 
eklamptischer Frauen. Aus der Priifung des Blutes auf antithyreotrope Stoffe ani Meer- 
schweinchen ergab sich, daB in Fallen von Eklampsie (epilepsieartige Krampfe, bes. 
bei Schwangeren) der Geh. des Blutes an antithyreotropen Stoffen gegenuber dem 
gesunder Sehwangerer yermindert ist. Da der Geh. des Blutes an antithyreotropen 
Stoffen bei den Hyperthyreosen gegenuber der Norm herabgesetzt ist, so schlieBt 
Vf. hieraus, daB bei Eklampt. eine iiber das MaB der physiol. Schwangerschaft hinaus- 
gehende Funktionssteigerung der Sehilddriise bcstchen konnte; dies steht mit den auf 
andere Weiso erhobenen Befunden anderer Autoren in Einklang. (Arch. Gynakol. 163. 
138— 40. 22/12. 1936. Dusseldorf, Medizin. Akademie, Frauenklinik.) WESTPHAL.

Franco Introna, Uber endokrine Waehstujnsterdnderungen. Uber einen Fali von 
hypoparathyroidem Nanismus und einem Fali von hyperorarismischem Nanismus. 
Vf. zeigt an Analysendaten die Veranderung des Ca- u. P20 6-Spiegels u. seine Beein
flussung durch Gaben von Ca-Gluconat u. Parathormon. Naheres im Original. (Ric. sci. 
Progr. tecn. Econ. naz. [2] 7. II. 215—18. 31/8. 1936. Bom.) Grim sie .

Anton Fischer und N. Engel, Zur Frage der spezifischen Wirksloffe der Mik- 
Zugleich ein Beitrag zur Pharmakologie der Anaphylaxie. Die Unters. der physiol. 
Wrkg. yon 7 nach yersehied. Verff. bereiteten Milzextrakten ergab keinerlei Beein
flussung des Blutcalciums, des Serumphosphors, des Cholesterins u. des Blutzuckers; 
es wurde weder eine Wrkg. auf das weiBe noch auf das rote Blutbild festgestellt, auch 
die osmot. Besistenz der Erythrocyten wurde nicht verandert. Die anaphylakt. Eosino- 
philie wurde durch die Milzextraktc weder aufgehoben, noch yerzogert. Die Tatsache, 
daB die wss. Extrakte den Blutdruck senkten u. die Kontraktion des isolierten Uterus 
bewirkten, wird durch den Geh. der Extrakte an Cholin bzw. Histamin erklart. Eine 
spezif. Wrkg. auf das Reticuloendothelialsyst. wurde in den Extrakten nicht gefunden. 
Die Annahme einer endokrinen Funktion der Milz wird abgelehnt, die yitale Tatig- 
keit des Organs soli durch direkte Zellwrkg. erfolgen; eine Indikation fiir dieTherapie 
mit Milzextrakten besteht nicht. Die Befunde beziehen sich auf Extrakte aus n. Organcn. 
Weitere Verss. ergaben, daB die anaphylakt. Eosinophilie weder durch A r z n c im i t t e l ,  
noch durch Hormone zu beeinflussen ist, sondern daB die Schwere des anaphylakt. 
Schockes durch Pyramidon, Phenacetin oder Na-Salicylat gemildert werden kann. 
(Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 54. 49—64. 31/8. 1936. Budapest.) W E S T P H A L .
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M. J. Galwjalo, Zur cliemischen Gharakleristik der Lysale. nach Tuschnow. Es 
wurden Lysate aus einer Reihe von Organon des Rindes (aus der Schilddriise, Prostata, 
den Hoden, dem Corpus luteum, den Oyarien, der Milehdriise, dem Pankreas, den Yordcr- 
u. Hinterlappen der Hypophysc, der Leber, der Milz, den Nebennieren u. schliefilich 
aus der Sehweinehaut) hergestellt. Es wird empfohlen, ais Kriterium fiir dio Standardi- 
sation der stiniulierenden Fraktion die Menge des Gesamtstickstoffs bei einer genauen 
Zeit der Pepsinvcrdauung u. bei einer bestandigen Vcrdauungstemp. auszunutzen. 
Fiir dio Konscrvicrung des per os eingefiihrten Lysats ist es zweckmaBig, dem Lysat, 
an Stelle von A., Glyeerin beizuraengen. Die Lysatc unterseheiden sich zuweilen stark 
roncinander nach ihrem Geh. an festen Stoffen, an organ. Stoffen, Aseho u. am Gesamt- 
stiekstoff, nach dem Grad der Zahigkeit u. nach der Oberflachenspannung. Bei der 
Einschatzung des therapeut. Effektcs der Lysate u. bes. bei der Dosierung derselbcn 
muB dieser Untersehicd in der Zus. beriicksiehtigt werden. — Die sog. piast. Fraktion 
des Lysats enthalt kein wertvolles piast. Materiał. In der Lysatotherapie stcllt dioso 
Fraktion, wie es scheint, einen iiberschussigen Ballast dar. (Trav. Acad. militairc Mód. 
Annee Rouge URSS [russ.: Trudy wojenno-medizinskoi Akademii RKKA.] 2. 295—304.
1935. Leningrad.) K l e v e r .

Max Barr Rosenblatt, Eine chemische Studie iiber das Blut des Alligaior Mississippi- 
ensis. Vf. gibt den Na-, K-, Ca-, Cl'-, anorgan. P-, Nichtprotein-N-, Gesamtprotein-, 
Fibrinogen-, Albumin- u. Globulingeh. von Alligatorblut wieder. Interessant ist der 
Befund eines reversiblen Verhaltnisses Albumin/Globulin der Blutplasmaproteine u. 
ein hoher eellularer Nichtprotein-N-Gehalt. Vf. betraclitet die Befunde von der phylo- 
genet. Seite. (J. biol. Chcmistry 116 . 81—86. Nov. 1936. Durham, N. C.. Duke Univ., 
Dep. of Bioehem. Sehool of Medieine.) B a e e t ic h .

Bernardo Braier und Josefina B. Furrer, Glucose und sticksloffhallige reduzierendc 
Substanzen des Blutes. Yff. finden, daB Harnsiiure u. Kreatinin in einer Konz. von
1—2% im Blut vorhanden sind. Glutathion umfaBt die Hauptmenge (50%) der redli- 
zierenden Substanzen. Die anderen 50% der „Restred.-Stoffe“ umfassen in der Haupt- 
saehe Stoffe, die im Blutplasma yorkommen. Der tatsachliehe Glucosegeh. wird nach 
der Meth. von FoLIN (1929) bestimmt (colorimetr. Kupfcrbest.). (An. Farmac. Bioquim. 
7. 45—64. 30/9. 1936. Buenos Aires, Inst. Municipal de Radiol. y  Fisioterapie.) B a e r t .

Z. Dische, Zwei Wege der Phosphorylierung der Glucose zu Hexosediphosphal in 
inlaklen Erythrocyten des Mcnschen. Die Phosphorylierung der Glucose geht in intakten 
Erythrocyten auf 2 Wegen vor sich, u. zwar: 1. durch t)bertragung zweier Phosphor- 
muremoll. auf 1 Mol. Glucose von der Adenosinłriphospliorsaure (1). Das ist der Haupt- 
weg der Phosphorylierung, da, wic die Verss. zeigen, in frisch glucosefrei gewaschenen 
Erythrocytcn des Menschen auf Zusatz von Glucose die gesamte, auf letztere iibertragenc 
Phosphorsaure von der I  stammt. Dieso Hauptphosphorylierung geht spontan vor sieli, 
d. h. ohne Zusaminenhang mit den spateren oxydoreduktiven Phasen der Garung; 
Zusatz von Monojodessigsdure ist dementsprechcnd ohne Einfl. auf sie. — Werden 
zur glucose- u. NaF-haltigen Erythroeytcnsuspension noch 0,02% Brenztraubetisdure (II) 
hinzugcfiigt u. wird das Gemenge 1/2 Stde. bei 39° gehalten, so bildet sich kein Hexose- 
diphosphat, sondern es entstehen schwer hydrolysierbare Ester, wobci durch Red. 
der II  eine aquivalente Menge Milchsaure erzeugt wird. Gleichzeitig m it der Oxydo- 
red. zwisehen II  u. dem intermediar aus Glucose entstehenden Triosephosphał wird 
eine den gebildeten schwer liydrolysierbaren Estem aquivalente Menge anorgan. P 
mit den bei der Phosphorylierung des Zuckers cntstandenen Dephosphorylierungsprodd. 
der I  verestert. -— In  der II-haltigon Suspension wird meist weniger Zucker phosphory- 
liert ais in der II-freicn. — 2. LaBt man aber glucosefrei gewaschene Erythrocyten 
24—48 Stdn. im Eisschrank liegen, wodurch die I  zum Teil zerfallt, u. untersucht 
dann auf dio gleiche Weise wie bei frischen Erythrocyten die Phosphorylierung der 
Glucose mit u. ohne Zusatz von II , so ergibt sich folgendes: Ohne I I  ist die Phosphory
lierung in manchen Ansiitzen etwas groBer, in anderen etwas kleiner ais in den frischen 
Erythrocyten. Wahrend aber der Zusatz von II  bei frischen Suspensionen die Phos
phorylierung meist herabsetzt, bewirkt jetzt diese Gabe eine zusatzliche Phosphory
lierung der Glucose, die sich in einer Zunahme der schwer hydrolysierbaren Ester in 
der Il-haltigen gegenuber der II-frcien Probe kundgibt. Gleichzeitig tr itt zusatzlicher 
Schwund von anorgan. P  ein. Aus yerschied. Verss. wird geschlossen, daB diese zu
satzliche Phosphorylierung nicht durch direkte Veresterung des anorgan. P  an den 
Zucker, sondern durch prim. Bldg. yon Adenosindiphosphorsaure u. nachfolgende 
l bertragung des P  auf den Zucker erfolgt. Die zusatzliche Phosphorylierung wird
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im Gegensatz zur Hauptphosphorylierung durch Ysr.o-15- Monojodacetat vollig unter-
druckt. (Naturwiss. 24. 462. 17/7. 1936. Wien, Physiol. Inst. der Univ.) KoBEL.

K. Yagi, Uber den Einflufi des Zimschenhimexlrakles auf den Blulzurfcer. I. Mitt. 
Uber den EinflufS der Kochsalzldsungsexlrakle der rerschiedenen Abschniłie <fes Oehirns, 
insbesondere der des ZwischenJiims, auf den Blutzucker. Der Blutzucker des Kaninchens 
wird durch intraven6.sc u. subcutane Injektion von Zwischenhimextrakten — pro kg 
Kórpergewicht 1—4 ccm 10%'g. Extrakt mit physiol. NaCl-Lsg. — gesteigert. Extrakte 
aus Kleinhirn oder Medulla oblongata sind wirkungslos oder schwach steigernd. End- 
hirnextrakte senken den Blutzucker leicht oder sind ohne EinfluC. (Folia endocrinol. 
japon. 12. Nr. 4. 27. 1936. Kyoto, Univ., I. Medizin. Klinik. [Nach dtsch. Ausz. 
ref.]) ZlPF.

K. Yagi, Uber den Einflnfl des Ztoischenhirnczlrakles auf den Blutzucker. II . Mitt. 
E influp  des Luminals und des Ergotamina auf die Blulzuckerwirkung des Zwischcnhirn- 
rxlraktes. (I. vgl. vorst. Bef.) Die Hyperglykamio des Kaninchens dureli Injektion 
von CaCl2 u. von Zwischenhimextrakt wird durch Luminalnatrium nicht beeinfluBt 
oder leicht verstiirkt, durch Ergotamin gehemmt. Zwischenhimalkaliextrakt wirkt auf 
den Blutzucker ahnlich wie Zwischenhimkochsalzextrakt steigernd. (Eolia endocrinol.

i. 12. Nr. 4. 28. 1936. Kyoto, Univ., I. Medizin. Klinik. [Nach dtsch. Ausz.

*  L. K. Wolff, Die Bedeutung der qmntilativen Bestimmung von Yitaminen in  Blut 
mul Kdrperfliissigkeiten zur Bemie.il.ung des Ernahrungszustandes. Vf. bcurteilt den 
Ernahrungszustand aus dem Geh. des Blutes an Ascorbinsaure u. Vitamin A. Bei 
reichlicher Zufuhrung kann der Geh. des Blutes an Ascorbinsaure auf 12— 14 mg/l 
steigen, bei verringerter auf 0—3 mg sinken (Skorbut). Dio erforderhcho Zufuhr fiir 
Erwachsene (70 kg) betragt taglich rund 60 mg. An Vitamin A berechnet Vf. den 
taglichen Mindestbedarf auf etwa 2 mg Carotin. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 80. 
5542—46. 12/12. 1936. Utrecht, Univ.) G ro sz fe ld .

Charles N. Frey, A. S. Schultz und R. P. Light, Die Wirkung von aklmr 
Sojabohnc auf Yitamin A . Leguminosonsamen, im bcs. Sojabohnen, hellen, in gc- 
eigneter Menge dem Teig zugesetzt, die Farbę der Brotkrume auf. Diese Bleichwrkg. 
ist bedingt durch Oxydation des Mehlcarotins, wie sich durch Schutteln einer Carotin- 
Isg. in 01 mit Sojabohnenmehl in Ggw. von O, zeigen laBt, die Carotinlsg. wird dann 
entfarbt, sofern ph nicht uber 5 liegt. Erhitzen iiber 50° inaktiviort die Sojabohnc, 
so daB die Wrkg. dann ausbleibt. Auch Tierverss. bestatigten, dafl akt. Sojabohnen
mehl dio Vitamin-A-Wrkg. zerstórt, selbst die von Lebertran. (Ind. Engng. Chem. 28- 
1254. Nov. 1936. New York, The F łe is c h m a n n  Laborr.) G ro szfe łu -

N. S. Jarussowa, Uber die Anhaufung des antineuritwchen Vitmnins-Bx im  Orga- 
nismus von Tieren. Die Best. des Vitamin-Br Geh. bei Verss. mit Tauben ergab fiir 
folgende Substanzen nachstehende Daten: die prophylakt. Minimalgabo an trockencr 
Bierhefe betrug 0,2 g, des Buchweizens 2 g, u. eines japan. Priip. aus den Keimlingen 
des Beiskomes „Embyo“ 0,075 g. Die Unters. iiber die Anhaufung von Vitamin B, im 
Organismus der Tauben zeigte, daB bei hoherem Yitamin-Bj-Geh. der Nahrungsmittcl 
tatsachlich eine Speichening desselben stattfindet. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy 
Pitanija] 4. Nr. 4. 96—105. 1935. Moskau, Zentralinst. f. Emahrungsforsch.) K leyek-

B. A. Lawrow und N. S. Jarussowa, Zur Frage des Stickstoffstoffwcchsds bei 
der -polyncuritisclien Avilaminose von Vógeln. Tauben, die eine autoklavierte Nahrung 
(Buchweizen) erhielten, zeigten zu Beginn des Vers. eine betrachtliche N-Ausscheidung, 
die nach einiger Zeit ein konstantes Niveau erreichte, wahrend Tauben, die eine niebt- 
autoklavierte Nahrung erhielten, Schwankungen der N-Ausscheidungen zeigten, die den 
Sehwankungen des Stickstoffes der Nahrung entsprechen.1 Vf. nehmen an. daB diese 
Erscheinung auf den hemmenden Einfl. des Vitamins B, auf den EiweiBzerfall zuriick- 
gefiihrl werden kaim. Bei weiteren Verss. an hungemden Tauben zeigte sich, daB der 
Yerlauf des N-Stoffwechsels durch das Yitamin B, unbeeinfluBt blieb. In  diesem Falle 
war der EiweiBzerfall so stark, daB die Einw. des Vitamins B] nicht in Erscheinung treten 
konnte. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 86—96. 1935. Moskau,

W. W. Jefremow, Experimentelle B2-Avitami?iose bei ericachsenen weifSeti Ratłen. 
Es gelang Vf. durch Anwendung der SHERMANschen Diat bei erwaehsenen Batten 
das typ. Bild der B2-Avitaminose auch bei erwaehsenen Ratten zu erzielen. Dic ersten 
Symptome zeigten sich jedoch erst nach 3—4 Monaten. (Problems Nutrit. [russ.: 
Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 115—20. 1935. Moskau, Inst. f. Yolksemahrung.) K leyeP.-

Zi p f .

Zentralinst. f. Emahrungsforsch.) IvLEVER-
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W. W. Jefremow, Uber die Therapie der ezperimentdlen B 2-Aviłaminose bei 
weipen Ralłen. (Vgl. vorst. Ref.) 6 Ratten, dio 4 Monate u. 21 Tage m it einer yitamin-B2- 
freien Nahrang gefiittert wurden, konnten nach Behandlung mit einer Hefediat wieder 
rasch gehcilt werden. Nach 1 Monat betrug der mittlero Gowichtszuwachs 73%. 
(Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 121—23. 1935.) K l e v e r .

W. W. Jefremow, Uber eine cyclische, experimcntdlc B„-Avitaniinosc bei wcifien, 
Ratten. (Vgl. yorst. Rcff.) An einer Ratte, die wahrend eines Jahres u. 472 Monaten
3 experimentell heryorgerufene Avitaminoson durchgem acht hatte, konnte festgestellt 
werden, daB jede neue Erkrankung aus einer Reihe yon neuen Sym ptom en bestand. 
Der Organismus des Tieres, welcher durch die yorhergehenden Anfalle geschwacht war. 
reagierte rascher u. tiefergehender bei jeder neuen Erkrankung. Es wurde eine groBc 
Ahnlichkeit der cycl. experimentellen Avitaniinose mit der Pellagra bei Menschen fest
gestellt. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 123— 26. 1935. Moskau, 
Inst. f. Volksemahrung.) KLEVER.
j&Si W. W. Jefremow, Der Einflufi der Koldenhydratarl der Grundnalirung auf dic. 
Dynamik der Hauterscheinungen bei der B r Avitaminosc der weipen Ratten, auf die Ent- 
wicklung des Katarakts und die Erscheinung der Refaktionf (Vgl. vorst. Reff.) Eine 
Finfiihrung yon 40% Saccharose in  dic SHERMANsche D iat rief bei den R atten keino 
Erhohung der Zahl an Hautaffektionen hervor u. beschleunigto nicht ihr Erscheinen. 
Bei keinem der Vers.-Tiere tra t die yon D a y  u . LANGSTON (ygl. C. 1934.1. 1668) beob- 
achtete Kataraktbldg. auf. Ebenso war kein Einfl. auf die Erscheinung des Wieder- 
auftrctens des Vitamins im Faeces bzw. auf die Koprophagie festzustellen. (Problems 
Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 126— 28. 1935. Moskau, Inst. f. Erniihrungfi- 
forsch.) K le v e r .

A. I. Kudrjawzewa und A. Iwanowa, Der Gdialt der StacJidbeeren an Vitamin O. 
Dio Stachelbeeren gehóren zu den starksten Vitamintrftgcm. In  1 kg Bceren sind, wio 
sich aus Verss. mit Meerschweinchen ergab, 500 Vitamin-C-Einheiten enthalten. (Pro
blems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 114— 15. 1935. Woronesch, Inst. f.
Emahrungsforsch. u. biochem. Inst. d. medizin. Fakultiit.) KLEVER.

Laszló Havas imd Imre GŚ.1, Verschiedene physiologische Wirkungen von syn- 
theiischer und „naturlicher“ Ascorbinsaure. In  Parallclyerss. wurde der Einfl. von 
synthet. (B r i t is h  D ru g  H o u s e s ,  L td .) u . naturlicher Ascorbinsaure aus Paprika 
(von Prof. A. S zen t-G y o rg y ) auf Wilhelminaweizen (von W . H. P a r k e r ,  Cam
bridge) untersucht. Es ergab sich, daB Lange u. Gewicht der SchoBlinge im Durch- 
schnitt, sowio das allg. Vorh. boi den Pflanzen mit naturlicher Ascorbins&ure gunstigor 
waren. Die Konzz. der Lsgg. waren 5: 1000 u. 1: 1000. Es wurde angenommen, daB 
in der synthet. Ascorbinsaure eine Verunreinigung yorliige, die fiir diesen Effekt ver- 
antwortlich sei; Umkrystallisationsyerss. aus Methanol sprechen fiir diese Auffassung. 
(Naturo [London] 138. 586—87. 3/10. 1936. Tihany, Hungarian Biological Research 
Inst.) W e s t p h a l .

Wilhelm Klodt, Studien uber Beziehungen zwischen der l-Ascorbinsaure=Vilamin O 
wid dem intermediami Gaswechsel. (Vgl. C. 1937. I. 119.) Der Geh. des artericllen 
Blutes des Kaninchens an Ascorbinsaure ist geringer ais der des yenosen. Im  Capillar- 
gebiot mit bohem 0 2-Partialdruck wird Ascorbinsauro toilweisc oxydiert, im Gebiet mit 
emiedrigtem Druck teilweise reduziert. Im  tatigen ąuergestreiften Muskel tr itt  erhohte 
Bod. ein. Es wird daher auf eine wichtige Funktion der Ascorbinsaure beim intra- 
celluliircn Gasaustausch u. den yitalen Oxydationsprozessen geschlossen (Zwischen- 
acceptor). (Z. ges. exp. Med. 99. 738—44. 8/12. 1936. Koln, Univ., Medizin. 
Kluiik.) SCHWAIBOLD.

Hans Kaiser, Beilrag zur Vitamin-C-Bestimmung im Ham. (Osterr. Chemiker-Ztg. 
IN. F.] 39. 197. Suddtsoh. Apotheker-Ztg. 76. 905—07. 1936. Stuttgart. — C. 1937.
I- 918.) S c h w a ib o l d .

W. A. Dewjatnin und W. W. Doroschenko, Zur Erage der chemischen Methode 
der Bestimmung des G-Vilamins. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 
106—14. 1935. Moskau, Labor. d. pflanzl. Rohstoffe. — C. 1936. I. 1046.) K l e v e r .

A. K. Pickat und O. I. Kurzina, Der Einflufi der Futterung mit qualitaliv ver- 
Kchiedcnen Fel ten au f die Gewebsatmung. (Vgl. C. 1936. II. 3699.) Die Unters. der 
Atmung einzolner Gewebe von weiBen Ratten bei qualitativ yerschied. Fettnahrung 
wigte, dafi der 0 2-Verbrauch des Leber- u. Nierengewebes bei Futterung mit Lein- 
u. Sonnenblumenól bedeutend hoher ais bei Futterung m it Hammelfett ist. Daraus 
folgt, daB Fette, die hochungesatt. Fettsauren (Linol- u. Linolensaure) enthalten, die
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Oxydationsprozesse der tior. Gewobe erhohen. Bei Fiitterung m it Lebertran ergab sieli 
ein 0„-Verbrauch, der geringer war ais bei Fiitterung mit Hammelfett. (Problems Nutrit. 
[russ.: Woprosay Pitanija] 4. Nr. 4. 58—66. 1935. Moskau, Zentralinst. f. Ernahrungs- 
forseli.) K LEVER .

A. K. Pickat, O. J. Kurzina und N. S. Senin, Ober den EinflufS der Plios- 
pliatide der Nahrung au f dic chemische Zusammensetzung der Oeuiebe. (Vgl. yorst. Ref.) 
Die Verss. an wciBen Ratten iiber den Einfl. der Verfutterung von kleinen Lecilhindoscn 
auf dio chem. Zus. der Gowebe bzgl. des Geh. an Lipoiden u. an Kohlenhydratcn zeigten 
in der Mehrzahl der Fiille eine erhóhtc Ablagerung von Lipoiden (bes. Neutralfetten) 
im ganzen Organismus in dem Falle, wo ais Grundkost eine gemischtc fetthaltige 
Nahrung gegeben wurde. Der Glykogengeli. der Leber u. der Muskeln war regelmaBig 
bei denjenigen Tieren erhoht, die mit der Nahrung einen Lceitliinzusatz erhielten. Das 
kann durch den Einfl. des Lecithins bzw. seiner Abbauprodd. (Phosphorsaure u. Glycerin- 
])hosphorsiiure) auf die Resorption der Fette u. Kolilcnhydrate erklart werden. Dic 
Zugabe von kleinen Lecithindosen mit der Nahrung fuhrt jedoch zu keiner Anreieherung 
desselben im Organismus; ebenso weist der Cholesteringeh. der Gewebe keine gesetz- 
maBigen Anderungen auf. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 66—75.
1935. Moskau, Zentralinst. f. Ernahrungsforseh.) K lev er .

W. A. Beloussow, Zur Frage des Eiweifloptimums in der Balion von Schulem. 
I. Ober die Stickstoffretention bei terschiedencn Gaben (haupUćichlich tegelabilischcm) 
Eiweip. Die Unters. der Stickstoffbilanz u. der N-Retention an Schiilern zeigte, daB die 
Assimilation ihr Maximum bei einer Zufuhr von 3 g EiweiB auf 1 kg Gewieht der Vers.- 
Person erreicht. Bei dieser Menge wird die maximalc N-Retention erreicht. Diese 
Menge muB daher ais Optimum unter den Bedingungen des Wachstums u. der Entw. 
des Organismus angesehen werden. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. 
Nr. 4. 76—86. 1935. Charków, Allukr. Inst. f. Ernahrungsforseh.) K le v e r .

O. P. Moltschanowa, W. A. Poroikowa, W. W. Kotschegina, J. K. Poltewa. 
A. M. Gube und M. J. Grinberg, Untersuchungen iiber den Stickstoffstoffwechsel und 
die Ausnulzung ton Eiweip und Feli bei S—10-jahrigen Kindem bei tersćhiedenen Gaben 
ton Eiweip und Feli. Die zahlreichen Verss. iiber die Assimilierbarkeit von EiweiB u. 
F ett bei Kindern zeigte, daB die Gabe von 3—3,5 g EiweiB ais optimal zu gelten hat. 
Die N-Retention wird dabei bei Ggw. von Milch in der Emahrung der Kinder wesentlich 
rerbessert. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 30—44. 1935. Moskau, 
Zentralinst. f. Ernahrungsforseh.) K le v e r .

W. S. Farfel und N. W. Chranilowa, Unlersuchung des Gaswechseh, des Pulsem 
und des Bluldruckes bei stalischer Arbeit. Zu Bcgirm einer stat. Arbeit nimmt der Sauer- 
stoffverbrauch zu, worauf eine gewisse Emiedrigung eintritt, die in der ersten Min. 
nach der Arbeit durch einen neuen starkeren Anstieg abgelost wird. Dieses wird durch 
eine mangelhafte Blutversorgung des stat. angespannten Muskcls erklart. (J. Physiol. 
USSR [russ.: Fisiologitseheski Shurnal SSSR] 20. 59—67. 1936.) K le v e r .

R. E. Johnson und H. T. Edwards, Brenztraubensaure im  Urin nach slarker 
korperlicher Bewegung. Im  Urin lieBen sich nach korperlieher Anstrengung 5,8 mg Brenz- 
traubensdurej 100 ccm nachweiscn. Im Blut lag der Brenztraubensauregeli. vor der 
kórperlichen Anstrengung bei < 1 , danaeh bei 3,37 mg/100 ccm. (Science [New York] 
[N. S.] 84. 140—41. 7/8. 1936. Boston, Mass., Harvard Univ., Fatigue Labor.) Ma h x .

Cecil James W atson, Ober natiirlich torkommende Porphyrine. IV. Das Urin- 
■porphyrin bei Bleitergiflwng und das normale oder bei anderen Krankheiien azisgescJiiedene. 
(III. vgl. C. 1935. I. 2379.) Aus dem H ani eines n. Menschen konnte Vf. Kopropor- 
phyrin I  isolieren; daneben vermutet er noch das Vork. einer kleinen Menge Kopro- 
porphyrin I I I .  In groBerer Menge wurde Koproporphyrin I  aus dem Ham  eines 
Fiebernden (LungcnabszeB), sowie eines Patienten mit hamolyt. Ikterus wahrend einer 
postoperativcn „hamoldast.“ Krisis isoliert. Dabei wurde auch eine Erhohung des 
Harnurobilinogengeli. beobachtet. — Bei Bleivergiftungen wurde in allen Fallen Kopro- 
]wrphyrin I I I  isoliert. — Vf. vergleicht diese Befunde m it denen von HOERBURGER 
u. DOBRINER. — Ausfiihrliches Literaturverzeichnis; Krystallbilder vgl. Original. 
(J. clin. Invest. 15. 327—34. Mai 1936. Minneapolis, Univ.) SlEDEL.

S. I. Rosenblum. Zur Palhologie des Grund- und Kohlenhydraistoffwechsels bei 
Nierencrkrankungen. Es wurde Grundstoffwechsel nach K r o g h  u . K n i i t i n G bei 
Nierenkranken untersueht. Bei infektiósen Affektionen ist derselbe erhoht. Bei niclit- 
infektiosen Erkrankungen konnte eine merkliche Veranderung des G r u n d sto ffw ech se ls  
nicht festgestellt werden. Die Best. der spezif. dynam. Wrkg. von Zuckcr bei diesen
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Kranken erlaubte es, einige Besonderheiten bei den yerschiedenartigen Erkrankungen der 
Niere festzustellen. Bei Krebskranken ist der respirator. Koeff. sehr niedrig. Diese 
Tatsache bestiitigt, daB der Kohlenhydratstoffwcchsol im Sinne einer unyollstiindigen 
Oxydation yerandert ist, was mit den experimentellen Daten des Stoffwechsels yon 
Krebsgeweben im Einklang steht. (Trav. Acad. militaire Mód. Armeo Rougo URSS 
[russ.: Trudy wojenno-medizinskoi Akademii RKKA.] 2■ 19—28. 1935. Lenin
grad.) K l e v e k .

A. Sturm und H. E itner , Ober Bezichung des Gewcbsjods zum Olykogen. Die 
Verss. an Kaninchenmuskulatur ergabon, daB die ./-Fraktion, dio in der Schilddriise 
ais Thyreoglobulinfraktion den Hauptteil im thyreoiden J-Depot einnimmt, in der 
Muskulatur in ihrer prozentualen Anteilnahmc ganz erheblich zuriicktritt. Das Ver- 
haltnis zwischen 1. EiweiBjod u. anorgan. J . betragt in der Muskulatur 2 :3  (in der 
Schilddriise 5: 2). Im elektr. gereizten, tetan. kontrahierten Muskel nimmt dio wasser- 
losl.-acetonunlosl. Fraktion (1. EiweiBjod) zuungunsten des anorgan. J-Anteils zu. 
Danach tr i t t  beim Glykogenabbau anorgan. J .  in Rk. u. gcht dabei selbst organ. Bin- 
dungen ein. In  der Leber betragt das Verhaltnis 1. JodeiweiB zu anorgan. J  4: 3. E n t
sprechend zum Muskel nimmt bei Glykogenanreicherung in der Leber unter Insulin- 
wrkg. die wasserlosl.-acetonunlósl. Jodfraktion ab. Dieser J-Verlust wird durch Zu- 
nahme des wasserlósl.-acetonlosl. (anorgan. J) u. des wasserunlósl. Anteils kompensiert. 
Dieso Ergebnisse beweisen also dio Beziehungen des Gewebsjods zum Glykogenstoff- 
wechsel. (Biochem. Z. 286. 204—12. 1936. Jena, Uniy., Medizin. Klinik.) M ahn,

Janos V. MÓCSy, Veriinderungen und Verhaltcn des Myoglobins nach seinem Aus- 
Iritt aus dem Muskel. Es gelangten zur Unters. MuskelpreBsaft von yollstandig blutfrei 
ausgewaschenen Pferde- u. Hundekadavern, sowie Blutserum u. Harn an Lahmungs- 
myoglobinamie u. Myoglobinurie erkrankter Pferde. — Absorptionsmaxima des Oxy- 
myoglobins: Fur das a-Band 5812,8 A (Pferd) u. 5813,5 A (Hund), /3-Band 5430 A, 
y-Band 4150 A; daneben fand sich in einem rein oxymyoglobinhaltigem Harn stets 
das <p-Band des Myoglobins bei 2885 A. Red. Myoglobin: Ein breites Absorptionsband 
zwischen 5400 u. 5850 A u. ein sehr deutliehes Absorptionsband mit einem Maximum 
bei 4270 A. Das Spektrum des Melamyoglobins wird durch dio pn des Losungsm. stark 
beeinfluBt. Myochromogen-. Starkę Absorptionsstreifen zwischen 5800 u. 5670 A mit 
einem Maximum bei 5739 A, schwachere Streifen zwischen 5450 u. 5390 A u. starko 
Streifen an der Grenze des TJltraviolett. — Bei der Lahmungsmyoglóbinamie gelang der 
Myoglobin- bzw. Oxymyoglobinnachweis im Blutserum spektroskop, bzw. spektro- 
photograph. meist nur m it Hilfo sehr empfindlicher Yorrichtungen. In yiel groBerer 
Konz. ais im Blutserum crscheint das Myoglobin im H arn; wenn auch in der Niero 
hauptsachlich Oxymyoglobin zur Ausscheidung gelangt, kommt es bereits inncrhalb 
der Harnwege wieder zur Bldg. von red. Myoglobin u. zum Teil auch von Metamyoglobin 
unter dem Einfl. des im Pferdeharn stets yorhandcnen reduzierenden Stoffes. Beim 
Stehen an der Luft yerfallt der entleerte Harn mitsamt dem darin enthaltenen Myoglobin 
rasch der Zers., seine Farbę wird dunkler u. gleiehzeitig yerschwindcn auch die kenn- 
zeiclnicnden Absorptionsstreifen. Weil zufolge dieser Zers. das gegenseitige Mengen- 
verhaltnis der Myoglobinabkommlinge schon wahrend der spektrophotometr. Be- 
stimmungen sich andert, eignet sich das sonst auBerst prazise spektrophotometr. Verf. 
zur quantitativen Myoglobinbest. im Harne (oder im Muskelsaft) nicht. Unter solchen 
Umstanden laBt sich dio Gesamtmyoglobinmenge nur auf Grund des genau bestimm- 
baren Eisengeh. berechnen. (Mat. Termószettudomanyi Ertesitó A. M. Tud. Akad.
III. Osztdlyanak Folyóirata [Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss.] 54. 899—903. 1936. 
Budapest. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a il e r .

Ergebnisse der Physiologie, biologischen Chemie und experimentellen Pharmakologie. Hrag. 
v. Leon Asher, AdolJ Butenandt (u. a.). Bd. 38. Mtinclien: J. F. Bergmann. 1930. 
(987 S.) 4°. M. 124.—.

G. M. Wishart, and others, Practical physiological chemistry for medical studenta. London: 
Smith 1930. (127 S.) 3 s. 6 d.

E 6. P h a r m a k o lo g ie . T herap le. T o x lk o lo g ie . H y g ie n e .
H. Schlossberger, Ober die Wirhungsweise der Cheniotherapeutica. In  sorgfaltiger 

I.iteratur/.usanimenstellung bietet Verf. einen Uberblick iiber dio Fortschritte der 
wissenschaftliehen Chemotherapie u. die yerschiedenartigen Ansichten iiber den Wrkg.- 
Verlauf der Chemotherapeutica. Demnach handelt es sieh allgemein prim. um eine
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Parasitenschadigung durch das chem. Agens, wobei eine yollige Abtotung der Parasiten 
nicht notwendig ist, da sek. dio phagozitaren Krilfte des Wirtsorganismus einsetzen, 
u. die teilweise geschadigten Elemente entfernen. Es wird auch darauf hingewiesen, 
daB bei zahlreichen Chemotherapeutica ihre Wrkg. auf das Fcrmentsyst. der Parasiten 
klar erkannt worden konnte. Die alto Streitfrage, ob die Chemotherapeutica in direkter 
oder indirekter Weise wirksam sind, ist demnach gegenstandslos geworden. (Klin. 
Wschr. 16. 73—77. 16/1. 1937. Inst. Robert Koch.) OESTERLIN.

S. W. Anitschkow, Atemreflexe bei intratenoser Zufiihrung ton Ammonium- 
chlorid. Dio Yerss. an decerebriorten Katzen u. an mit Morphium behandelten Hunden 
zeigten boi der Perfusion von NH4C1-Lsgg. durch einen isolierten Teil der Lunge eine 
Verzogerung der Atmung u. eine Verringerung der Amplitudę derselben. Dies bestatigt 
die Annahme, daB das Anhalten der Atmung das Resultat eines Reflexes von den 
Vagusenden der Lungen ist. Zu demselben SchluB fiihrt auch die Beobachtung, daB das 
orste Anhalten der Atmung nicht eintritt, wenn man die NH4C1-Lsg. in die A. carotis 
injiziert. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheski Shurnal SSSR] 20. 73—78. 
Arch. int. Pliarmacodynam. Thórap. 54. 193—200. 1936.) K l e y e r .

Elfriede Knell, Kliniache Studien iiber die Wirkung ton Arsen auf den Grund- 
umsatz, den Reststickstoff und die Reliculocylen im Blute des Menschen. Einmalige 
therapout. ^ls-Dosen (anorgan. wdo organ. Verbb.) setzen deutlich den Grundumsatz 
herab. Der Reat-N ist regelmiiBig erheblieh emiedrigt. Bei anorgan. As-Verbb. folgt 
hiiufig der Senkung ein Anstieg iiber den Ausgangswert, wahrend bei organ. As-Verbb. 
der Anstieg hochstens zum Ausgangswert fiihrt. Im Langvors. erhóhen anorgan. As- 
Verbb. den Rest-N. Bei organ. As-Verbb. ist dio Steigorung selbst boi starker Dosierung 
nur angedeutet. Langere Verabreichung von organ. u. anorgan. As-Verbb. fiihrt regel- 
maBig zur Reticulocytenaussohwemmung im Blut. Nach Vf. kann der Reticulocyten- 
anstieg nicht ais Test fur die antianam. Wirksamkeit eines Prap. venvondet werden. 
(Naunyn-Schmiedebergs Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 181. 292—300. 1936. GieBen, 
Univ.; Med. u. Neryenklinik.) M a h n .

Jean Rćgnier und Andre Quevauviller, Festlegung der Reizbarkeilparameter 
des motorischen Nervenstammes im eleklrolytfreien Milieu. Anwendung in  der t'er- 
gleichenden quantitativen Untersuchung der Akłivitat des Chlorhydrates und des Phenyl- 
propionates des p-Aminobenzoyldiathylaminoalhanols. (Vgl. C. 1936. II. 1572.) Die 
an Frosehen durchgefiihrten Vgl.-Yerss. zeigten, daB das Phenylpropioimt 5—7-mal 
aktiyer ist ais das Chlorhydrat des p-AminobenzoyldiathylaminodOianoh. (Buli. Soi. 
pharmacol. 43 (38). 401—08. 1936.) M ahn.

H. Beumer und R. Htickel, Vber die nephropathische Wirkung ton Cystin und 
Cyslein. Die Cystinkrankheit der ersten Lebenszeit, welche eino Eolge der Cystinwrkg. 
auf das Niorenparenchym darstellt, wird gloichermaBen von Cystin u. Cystein aus- 
gelost. Im Tiervers. an Ratten wird gezeigt-, daB durch Vcrfiitterung von Cystin u. 
Cystein iiber 14 Tage bis 3 Wochen m it taglich 26—87, resp. 26—40 mg Leberverfettung, 
leichte—schwerste Nephroso mit teilweise vielen Źylindem erreicht werden kann, 
woraus Vf. den SchluB zieht, daB der Cysteinabbau sehr wahrscheinlich uber das Cystin 
geht. Ob es sich boi dieser biol. Aminosauro um chem.-tox. oder mechau.-traumat. 
Storungen des Nierenparenchyms handelt, bleibt unentsehieden. (Klin. Wschr. 16-
78—79. 16/1. 1937. Góttingen, Univ.-Kinderklin. u. Pathol. Inst.) OESTERLIN.

G. H. Ettinger und G. E. Hall, Die Wirkung von wiederholten Injektionen ton 
Cholin und B. pyocyaneus beim Huiule. Taglicho intravenoso Injektion von 45 mg 
Ckolinchloridhg. iiber eine Periodo yon 153 u. 231 Tagen yerursacht beim Hundo keine 
Herzschadigung. Ebenso fiihren schwere Infektionen m it Lsgg. yon B. pyocyaneus nicht 
zu Schadigungen in Herz u. BlutgefaBen. (Canad. med. Ass. J . 35. 183. Aug. 1936. 
Toronto, Univ., Dep. Med. Res.) Ma h n .

A. Clementi, tJber die emetische Wirkung ton zwei Nebenalkaloiden der Lobelia 
inflata, namlich des Lóbelanins und des Lóbelanidins. Lobelanin, Hunden subcutan 
injiziert oder direkt auf den Boden des 4. Ventrikels gebracht, bewirkt Zunahme 
der Atemfreąuenz u. des Erbrochens, so daB Lobelanin auf das bulbiire Atem- u. Brech- 
zentrum einwirkt. AuBerdem kónnen starker SpeichelfluB u. auf Kopf- u. Halsmuskeln 
beschrankte Krampfe yorausgehen oder folgen. Lobelanidin ru ft unter gleichen Be- 
dingungen nur Erbrechen heryor, es tr itt  afio nur Reizwrkg. auf das bulbaro Brech- 
zentrum ein. Tox. Lobelanidindosen bewirken allgemeine Depression mit an- 
schlieBender Lahmung, wahrend tox. Lobelanindoson allgemein krampferregend wirken 
unter bes. Selektiyitat fiir das yon den Hirnneryen innervierte Gebiet. Die vom Gesamt-
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oxtrakt der Lobelia inflata ausgehende Brechwrkg. ist also auf diese zwei Neben- 
alkaloide, Lobelanidin u. Lobelanin, zuriickzufiihren. (Naunyn-Schmiedebergs Arcli. 
exp. Patliol. Pharmakol. 181. 265—72. 1936. Catania, Konigl. Univ.; Inst. exp. 
Physiol.) M a h n .

W. W. SakussoWj Ober eine tergleicliendc pkysiologische Untersuchuny von 
Alkaloiden der Lobelinreihe. Es wird eine Meth. zur vergleiehenden Unters. der Alkaloide 
der Lobelinreihe (Lobelin, Norlobelin, Lobelan, Lobelanin, Lobelanidin) in bezug auf ihre 
Wrkg. auf die Atmung (an Katzen) besehrieben. Diese Meth. eignet sich auch zur 
pharmakol. Beurteilung der genannten Substanzen. Samtliche untersuehten Alkaloide 
wirken auf das Atmungszentrum in anregender Weise. Nach Starkę der Einw. stehen 
die Lobelinderiw. dem eigentlichen Lobelin betriichtlich nach. Samtlicho untersuehten 
Alkaloide zeigen ferner eine depressor. Wirkung. (Trav. Acad. militaire Mód. Armće 
Rouge URSS [russ.: Trudy wojenno-medizihskoi Akademii RKKA.] 2. 259—63. 1935. 
Leningrad.) K l e v e r .

P. B. Parsons, Anasthesie und Analgesie. Obersicht iiber die Entw. der Anasthesie 
u. Analgesie mit Stickoxyd, Chlf., A., Cyclopropan, Vinyldther, Avertin, Nembutal, 
Na-Evipan u. Pentothal-Na. (Praetitioner 137. 630—45. Okt. 1936.) M a h n .

Werner Keil und Franz-Hartwig Pohls, Ober Analgesie und. Atemwirkung der 
Morphingruppe. Vff. beschreiben die zur Messung deś Analgesiewertes von Morphium- 
prapp. an Kaninchen veriinderto Methode. Mit dieser Meth. gemessen, betragt das 
Verhaltnis der analget. Wrkg. von Morphium: Pantopon: La uda non: Narkophin: 
Dilaudid: Dicodid: Heroin =  100: 50: 60: 90: 1600: 180: 800. Von den untersuehten 
Substanzen zeichnet sich einerseits das Narkophin durch dio starkę, aber kurz anlialtende 
Potentierung des analget. Morphiumeffektes, andererseits das Dilaudid durch seine 
bes. starkę Sofortwrkg. sowie sein rascheres Abldingen aus. Die Atemwrkg. tr i t t  sehon 
bei geringeren Dosen auf ais die analget. Wirkung. Mit Ausnahme von Heroin, das 
eine bes. starkę Atemwrkg. besitzt, geht die Starko der Atemwrkg. weitgehend der 
analget. Wrkg. parallel. Morphinisierte Tiero sind gleich unempfindlieh gegen Mor
phium, Pantopon, Laudanon, Narkophin, Dilaudid, Dicodid u. Heroin. Die Morphium- 
gewóhnung erstreckt sich also auf dio ganze Gruppe der Morphiumpraparate. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 181. 285—91. 1936. Heidelberg, Univ.; 
Pharmakol. Inst.) M a h n .

L. G. Merkulow, Narkotica und sekrelorische Darmfunktion (zentrale Regulierung 
der Darmsekretion). H . Analyse des Wirkungsmechanismus der Narkotica auf die Darm- 
sekretion. Nachdem Vf. festgestellt hatte, daB die Narkotica der Veronalgruppe (Medinal 
u. Luminal) einen hemmenden Effekt auf die Darmsekretion ausiiben, wurde in vor- 
liegender Arbeit eine Analyse des Wrkg.-Mechanismus der Veronalgruppe auf die Darni - 
sekretion mit solehen Substanzen gegeben, welche das Zentralnervensystem erregen. 
Es zeigte sich, daB Campher u. bes. Pikrotozin u. Cardiazol den hemmenden Effekt von 
Barbiturverbb. auf die Kalómelsekretion aufheben, wahrend dies bei Coffein, Strychnin 
u. Cocain nicht der Fali ist, da sie an u. fiir sich hemmend auf die Darmsekretion wirken. 
Diese Hemmung hiingt mit einer Tonuserhohung des sympath. Syst. u. der Adrenalin- 
sekretion zusammen. Auf Grund der Verss. mit Pikrotoxin, Cardiazol u. Campher 
kommt Vf. zum SchluB, daB der hemmende Effekt der Veronalgruppe auf die Darni- 
sekretion von den vegetativen Zentren abhangt. (J . Physiol. USSR [russ.: Fisiologi- 
tscheski Shurnal SSSR] 20. 116—26. 1936. Leningrad, Inst. f. experimentelle 
Medizin.) K l e v e r .

L. Gr. Merkulow, Narkotica und sekrelorische Darmfunktion. III. Wirkung des 
Pituitrins auf die Darmsekretion. (II. vgl. vorst. Ref.) Auf Grund der Unters. der Wrkg. 
der Narkotica der Veronalgruppe auf die Darmsekretion bei Hunden mit isolierter Darni- 
schlinge, bei denen eine bedeutende Deneryation ausgefiihrt wurde, glaubt Vf. sehlieBen 
zu konnen, daB nicht nur das Nerrensystem, sondern auch die humoralen Faktorcn sich 
ara Mechanismus der Hemmung der Darmsekretion beteiligen. Speziell iibten Pituitrin 
u. Pituikrin eine hemmende Wrkg. auf die durch Kalomel u. mechan. Reizung erregte 
Sekretion des Darmsaftes aus u. setzten den Geh. an Fermenten (Erepsin, Amylase u. 
Iipase) herab. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheski Shurnal SSSR] 20. 127—31. 
J936.) K l e v e r .

L. G. Merkulow, Ober die Wirkung der vegetativcn Innermtion und vegetativer 
Oifte auf die Sekretion ton Darmsaft. (Ygl. vorst. Reff.) Um die physiol. Rolle des vege- 
*ftiven Nervensyst. bei der Darmsaftsekretion aufzuklaren, untersucht Vf. die Wrkg. 
emiger vegetativer Gifte. Die parasympathicotropen Gifte (Acetylcholin, Arecolin. Piło-
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carpin) regen bei loltaler Einw. auf die Schleimhaut der isoliortcn Dannsehlinge (Hund) 
dio Sokretion des Darmsaftes an u. yergroficrn dio Fermentkonzentration. Atrojńn 
besoitigt den stimulierenden Effekt der genannten Stoffe. Auf Grund dor Unters. laBt 
sich der SehluB ziehen, daB das vegctative Nervensystem im Mechanismus der Darm- 
sekretion eine wichtige Itolle spiclt. (.T. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheski Shurnal 
SSSR] 20. 132—41. 1936.) Iv l e v e e .

0 . Jttrgensen-Stender, Beilrag zur Kennlnis der Wirkung des Pantopons. Verss.
an Meerschweinchen mit einzelnen Nebenalkaloiden des Pantopons (Codein, Narkotin, 
Papaverin, Thebain) zeigten, daB die iiberlegene Wrkg. des Pantopons auf die lokal- 
anastliesierende Wrkg. des Cocains ais Folgę einer komplexen Wrkg. der Alkaloide 
aufzufassen ist. (Naunyn-Schmiedcbergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 181. 237—40. 
1936. Riga, Lettl. Univ.; Pharmak. Inst.) Ma h n .

Hans J. Fuchs, Ober die Summation der Wirkung zweier Schlafmitłel durch ihre 
molekulare Vereinigung. Dio mol. Vereinigung von Dialhylbarbitursaure mit cc-Brom- 
isovalerylcarbamid ergibt ein Schlafmittel, bei dem nach Verss. an Kaninchen die 
Toxizitat der Diathylbarbitursaure herabgesetzt, dio einschlafernde u. andauernde 
Wrkg. dagegen gesteigert ist. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
181. 215— 18. 1936. Berlin, Univ.; Inst. Veterinarphysiol.) Ma h n .

F. Rosenthal und G. Wallach, Ober den Einflufi der Schlafmittel auf Pikrotozin, 
ein Beitrag zur Frage des Kuhlzenlrums. Schlafmittel, wie Morphium, Chloralose, Par
aldehyd, Chloreton, Luminal u. Veronal heben den Temp.-Sturz nach Pikrolozin auf 
bzw. schwachen ihn stark ab. Chloralhydrat u. Urethan sind dagegen einfluBios auf 
die Abkiihlungswrkg. des Pikrotoxins. Im allgemeinen ontspricht dio Wrkg. dor Schlaf
mittel auf die Abkiihlungswrkg. des Pikrotoxins der Einw. der Schlafmittel auf das 
/?-Tetrahydronaphthylaminfieber. Ein strenger Parallolismus besteht aber nicht. 
Eino Oberlegenheit der Wrkg. der Hirnstamnmarkotica auf don Pikrotoxineffekt 
gegeniiber der Wrkg. der Hirnrindennarkotica ist nicht zu beobacliten. Die durch 
Pikrotoxin ausgelóste Hj’perglykamie wird durch Chloralhydrat, Paraldehyd, Chloreton, 
Veronal u. Luminal yerhindert. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
181. 219—32. 1936. Hamburg, Krankenh. Deutsch-Israelit. Gemeinde.) MAHN.

1. A. Baryschnikow, Die Wirkung des Anahasinsulfat auf den lierischen Orga-
nismus. In kleinen Dosen ru ft Anabasinsulfat eino Verlangsamung u. Schwachung der 
Tatigkeit des isolierten Froschherzens hervor. GroBe Mengen bewirken schnell eine 
vollige Einstellung der Herztatigkeit. Die Wrkg. auf den vegetativen Knoten zeigt eine 
ahnliche Wrkg. wie das Nicotm (kurzer Stillstand u. Wiedereinsetzen der Herztatigkeit). 
Verss. an Hunden ergaben bei kleinen Dosen eine starkę Blutdrucksteigerung u. eine 
schnellere Atmung. In groBen Dosen wird schlieBlich eine Lahmung der Atmung u. 
Blutdrucksenkung herrorgerufen. Der Mechanismus dieser Erscheinung wird im 
einzelnen besprochen. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheski Shurnal SSSR] 20-
79—86. 1936. Alma-Ata, Kasakstaner med. Inst.) KlJSVER.

Hans Robbers, Die galletreibende Wirkung der Curcuma. (M iinch. m ed. Wschr. 83- 
1141—42. 10/7. 1936. GieBcn, Univ.; Pharm ak. Inst. — C. 1936. II. 3563.) Ma h n .

N. G. Poljakow-Stanewitsch, Ober den Mechanismus der pressorischen Wirkung 
des Ephedrins. Um den gefaBverengemden Effekt in vivo u. an einem isolierten Organ 
ein u. desselben Objektes zu vergleichen, wurden Verss. mit Ephedrin auf die Ohr- 
gefaBe des Kaninchens durchgefiihrt. Es zeigt sich, daB das Ephedrin einen betracht- 
lich schwacheren gefafiverengemden Effekt bei den isolierten Organen ais in vivo 
au8iibt. Die Gefaflo der isolierten Niere reagieren ebenfalls nur auBerordentlieh schwach 
auf das Ephedi-in. Es zeigt sich ferner, daB dieser Unterschied nicht von der Ernahrung 
abhangt. Die pressor. Wrkg. des Ephedrins w'ird nach Entfernung der Nebennieren nicht 
merklich abgeschwacht, woraus folgt, daB die Adrenalinsekretion der Nebenniercn keine 
wesentliche Rolle bei der Ephedrinwrkg. spielt. Ais wesentlichster Faktor fur die 
Ephedrinwrkg. muB die Unyersehrtheit des Kerrcnsyst. angesehen werden. (J. Physiol. 
USSR [russ.: Fisiologitscheski Shumal SSSR] 20. 44—58. 1936. Moskau, Kriegs- 
medizin. Akademie.) K l e v e k .

T. Gotsev, Ober die Wirkung des Acetylcholins auf Blutgefafie, Blutdruck, Herz 
und Vasomotorenzentren. Intravenós injiziertes Acetylcholin kontrahiert bei Hunden 
u. Katzen die Milz u. ru ft Vasokonstriktion des Diinndarms u. der Nieren hervor. Diese 
Zuatandsanderungen der BlutgefaBe halten bei den 3 Organen yerschied. lange an. 
Diese Veranderungen an den BlutgefaBen der Bauehorgane bewirkt Acetylcholin 
sowohl bei atropinisierten wie nichtatropinisierten Tieren. Acetylcholin yerlangsamt



1937. I. E e. P h a r m a k o l o g ie . T h e r a p i e . T o x ik o l o g ik . H y g ie n e . 1725

dio Herzkontraktion, was bei inittloren Dosen bis zum diastol. Stillstand ftihrt. Der 
Stillstand wird durch allmalilich einsotzendo Kontraktionen abgelost. Bei intra- 
yenóser Injektion ist dio Wrkg. am starkston. Dio Starko nimmt zu, je nalior dio in- 
jizierte Vene dem Herzen liegt. Intraarteriello Injektion erniedrigt den Blutdruek 
sehwaeh. Die Blutdruckanderungen stehen in direktem Zusammenliang m it den Ver- 
anderungon der Herztatigkeit, so tr i t t  mit der Verlangsamung der Herztatigkeit Er- 
niedrigung des Blutdruekes ein. Dagegen besteht zwisehen dom funktionollen Zustand 
der BlutgefaBo der Baueliorgane u. dem allgemeinen arteriellen Blutdruek koine Be- 
ziehung. Injektion des Aeetyeholins in die V. portae yermindort weder Herztatigkeit, 
noch Blutdruek noch BlutgefaBo der Baueliorgane. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 181. 207—14. 1936. Sofia, Univ.; Physiol. Inst.) MaHN.

B. I. Kadykow, Neue Ergebnisse zur Analyse der Gamphe.ncirkung auf das Herz- 
gefdpsystem. (Vgl. C. 1935. U. 3542.) Dio Einfulirung von mit Campher gesatt. Blut in 
die V. femoralis ru ft in der negatiyen Phase ein Ansteigen des Blutdruekes in der A. pul- 
monalis horyor, spiiter beginnt in der positiyen Phase der Druck zu fallen u. goht bis 
zum annahernden Ausgangswert zuriiek. Ein Unterschied in den Blutdruckiindorungen 
in der A. u. V. pulmonalis unter dem Einfl. von Campher liiBt sich weder bei n., noch bei 
devisceriertcn Tieren (Katzon) beobacliten. Es zeigt sich weiter eine Vorengerung der 
LungengefaBo, dio sich nahher wieder erweitern. Der anfangliche Druokabfall in der 
A. carotis hangt anscheinend von der Erwoiterung der Haut- u. MuskelgewebsgefaBe 
u. yon der anfanglichen Verengerung der LungengofiiBe ab. Es zeigt sich weiter, daB 
das GefaBsyst. des Darmes, Magens, der Leber u. Milz bei den Veranderungen des Blut- 
druckes unter dem Einfl. von Campher eine nur unbedoutendo Rolle spiolt. (J. Physiol. 
USSR [russ.: Pisiologitsoheski Shurnal SSSR] 20. 37—43. 1936. Leningrad, Inst. f. 
Arbeitshygiene.) K le v e r .

6 . H. Ettinger, G. E. H all und Jessie Lang, Die Wirkung rnn mederholten 
Injekłiotien von Histamin beim Hunde. A. A u f das Herz und Blulgefiijie. Hunden wurde 
iiber eine Periode von 266 Tagen taglieh Histamin intrayenSs injiziort. Die Injęktions- 
dauer betrug 90 Minuton. Das Herz wurdo dadurcli um das 2—3-fache gogenuber 
der Norm beschlounigt. Hera u. BlutgefaBo zeigten jedoch koine degoneratiyen Schiidi- 
gungen. (Canad. med. Ass. J . 35. 184—86. Aug. 1936. Toronto, Univ., Dep. Med. 
Res-) M a h n .

J. Lang und G. H. Ettinger, Die Wirkung von wiederholteti Injektionen von 
Histamin beim Ilunde. B. A u f das Blut. (A. vgl. yorst. Ref.) Tagliche Histamin- 
injektionen von 90 Min. Dauer, 266 Tago lang injiziert, riefen boi Hunden keine kunm- 
latiye Anderung im roten u. weiBen BlutkSi^rcihengeh., in dor Blutviscositiit, im 
Blutchlorid, im Nichtprotein-N, im Zucker- oder CO,-Bindungsyennogcn horvor. 
Das C02-Bindungsvermogon nimmt kurz luich der tiiglichcn Injektion etwas zu, ist
l Stdn. nach der Injektion unter den n. Spiegel gofalion, steigt aber im Laulb von 
24 Stdn. zur n. Hohe wieder an. (Canad. med. Ass. j .  35. 186—87. Aug. 1936. Toronto,

as Wesen der chronischcn Phosphormrkung und der Phosphor- 
nekrose. In jahrelangen Beobachtungen konnte Vf. in der chroń. Einw. kleinsUr Mengen 
von P auf das Knochensyst. 3 Stadien unterscheiden. D jus 1. ist dasjenigo der Apposition 
von Ca-Salzen, charakterisiert durch breite Epiphysenstreifen, diesom folgt eine Zeit- 
spanne, in welcher dio Epiphysenstreifen rontgonolog. unverandert bleiben. Dio Rc- 
sorption begmnt, ohne daB die Apposition aufhórt, dieses 3. Stadium ftihrt zur chroń. 
Knochenatrophie (Kiefernokrose). In P-gefahrdeten Betriobon kann der elementare 
P in minimalsten Partikclchen, eingehullt in feinsten W.-Dampf, in die Luftwege u. 
von hier in den Kreislauf gelangen. Wirksam ist allein der olementaro P, sobald er 
*n seine Oxydationsstufen ubergegangen ist, ist er unschildlich. (Arch. Goworbepathol. 
(lewerbehyg. 7. 477—85. 22/12. 1936. Bitterfeld.) F ra n k .

Adelaide Labó, Wie wirki Kohlenozyd ? Sammolberióht iiber die physiol. Wrkg. ukw. 
(Boli. chim. farmac. 75. 521—31. 15/10. 1936.) Grimme.

Wolfgang Wirth, Uber die Wirkung kleinster Phosgenmengm. Bei langdauernder 
Einatmung kann Phosgen schon in sehr niedrigen Konzz. (0,5 y/l Luft) bei Katzen 
anatom, nachweisbare Lungenschadigungen yerursachen. Das Wrkg.-Prod. c-t (Konz. x 
Einw.) hat bei Konzz. von 0,5—7 y/l einen hóheren \Vert ais bei grOBeren Koijzen- 
•jationen. Die niedrigste wirksame Konz. von 0,5 y/l Luft fiillt mit der ermittelten 
^chwelle der Wahrnehmbarkeit durch den Geruch zusammen, so daB beim Auftreten

Ma h n .

v-on Phosgengeruch aueh beim Menschen mit den ersten Graden yon Lungenschadi-
XIX. 1. 111
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gungen zu rcchnen ist. (Naunyn-Schmiedebcrgs Arcli. cxp. Pathol. Pharmakol. 181. 
198—206. 1936. Wurzburg, Univ., Pbarmakol. Inst.) Ma h n .

Herbert Pernice, Die Leber bei Blei- und Kombinalionsveryijtungen. Es wurde 
der Pb-Geh. der Leber, Knochen u. Galie Pb-fremder Personen quantitativ bestimmt. 
Die gefundenen, rolativ groBen Pb-Mengen sind wohl darauf zuriickzufuhren, daB ver- 
schied. Nahrungsmittel einen schwankenden Pb-Geh. aufweisen. Eine groBe Anzahl 
Fiille von Pb-Leberschadigungen werden eingehend gesohildert, wonach an dem Vork. 
von Pb-Leberscliadigungen nicbt gezweifelt werden kann, der Ikterus bei Pb-Vergiftung 
ist ein hepatogener. Kombinalionsvergiftungen im Ticrvers. mit Pb-Trichlordthylen u. 
Pb-As zeigte in der Mehrzahl der Palle eine verstarkte Wii'kung. Auf Grund seiner Er
gebnisse im Tiervers. wamt Vf. vor emeuter Giftarbeit nacb gerade stattgefundener 
oder in Ausheilung begriffener Vergiftung u. vor tberapeut. Dosen eines Sehwermetalls 
oder Metalloids bei der Behandlung einer Schwermetallvergiftung. Zahlreiche Abb. u. 
ausfuhrliche Literaturangabe. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 7. 538—93. 22/12. 
1936. Wesel a. Rh., Stadt. Krankenh.) FRANK.

Fr. Chrometzka, Ober Zinkdampfvergiftungen („Gie/3fieber“ ). Klinische Beob- 
achlungcn und Therapie des Krankheitsbildes. Charakterist. fur Zn-Dampfvergiftung ist 
neben der lokalen Reizwrkg. auf den Respirationsapp. eine AusseheidungsentzUndung 
der gesamten Schleimhautgebiete, bes. der Magenschleimhaut. Bei der Auswahl der 
Zn-SchweiBarbeiter ist in erster Linie die Konst., speziell der Zustand des vegetativen 
Nervensyst., zu beriicksichtigen. (Dtsch. Arch. klin. Med. 179. 569—76. 1937. Kie!, 
Medizin. Klinik.) F r a n k .

Helmut Schiitz, Vber akute, kombinierle Ldmngsnutk.lvergiftungen. An Hancl 
einiger gowerblichcr Vorgiftungsfallc versucht Vf., einen Beitrag zur Frage der akuten 
kombinierłen LoMngsrn.-VergiJtung zu, liefern. I. Vergiftung durch ein Methylenehlorid-
A.-Dekalingemiscli bei einem 26-jiihrigen Arbeiter in einer Lackfabrik, der die Wando 
eines offenen Bassins mit einer Abbeizfl. yon Farbrestcn zu reinigen hatte. Er trug 
eine Maskę mit ungebrauchtem „Filter-A-Einsatz“ . Naeheinander Ubelkeit, Benommen- 
heit, BewuBtlosigkeit u. Erbrcchen. Keine Griinfarbung des Harns, kein EiweiB u. 
Zucker, n. Blutbild. Am 5. Tagc beschwerdefrei aus dem Krankenhause entlassen.
II. Vergiftung durch ein Bzn.-Bzl.-Gemisch. Es werden die bei einem 64-jahrigen 
Schleppkahnfuhrer ais Folgcn einer vorhcrgehenden Bzn.-Schadigung des Zentral- 
nervensyst. beobachteten langsam in Ruekbldg. befindlichen Symptome beschrieben.
III . Akute Massenvergiftung durch Butylacetat-Xylolgemisch bei etwa 30 Arbeiterinnen
in einer Metallwarenfabrik. Das beim Lackieren u. Aufkleben von Etiketten benutzte 
Losungsm.-Gemiseh eńthielt rund 60% Xylol u. 40% Butylacelat. Die Patienten er- 
krankten an Ubelkeit, Erbreehen u. Ohnmacht, erholten sich aber bald wieder. Der 
wichtigste atiolog. Faktor fiir die Entstehung der Vergiftung war das Xylol. IV. Akute 
Vergiftung durch ein Gemiseh aus Trichlordthylen- Athylacetat- Athylendichlorid. Beim 
Reinigen von Ballonhullen mit dem diese Substanzen enthaltenden Prap. Azol er- 
krankten eine groBe Anzahl Arbeiterinnen an Obelkeit, Schwindel, Ohnmacht u. ahn- 
lichen Erscheinungen. Nach Vf. enthalt ein von derselben Firma unter dem gleichen 
Namen in letzter Zeit herausgebrachtes Abziehmittel in einem 79%ig. Losungsm.- 
Anteil 70% CHC13. Die obigen Falle lassen dio ungleich wichtigere Rolle der jeweils 
besonderen bzw. veriinderten Zus. des Gemisches fiir Entstehung u. AusmaB der Ver- 
giftung erkennen. Die Regel der additiven Wrkg. der einzelnen Gcmischanteile konnte 
nicht ohne weiteres Anwendung finden, da die Verhaltnisse der gewerbemedizin. Praxis 
den konstanten experimentellenBedingungennichtentsprechen (Temp. des Arbeitsraumes, 
veranderte Dampfspannung u. dgl.). (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 7. 452—67. 
22/12. 1936. Berlin-Neukolln, Univ.-Inst. f. Berufskrankheiten.) F raKK.

Ferdinand Luce, Experimentellc Untersuchungen -iiber akute, kombinierle Losungs- 
miłtelvergiftungen. In  Reihenverss. an Mausen wurde die akute, narkot. Wrkg. iw  
iJisungsm.-Gemischen untersucht. Gepriift wurden Mischungen aus CS2 u. C2HCl3 (Tri). 
CS2 u. CCI,, Bzl. u. CS,, Bzl. u. CC14, Bzl. u. Tri, Bzl. +  Tri +  CS2, Bzl. u. Aceton, Bzl 
u. Butylacelat, Bzl. u. Propylacetat, Aceton u. Tri, Bzl. u. Athylacetat, Bzl. u. Methyl- 
acetat. Die Losungsmittel wurden zunachst allein fiir sich, dann in verschied. Mengen- 
verhaltnissen kombiniert, an ausgewachsenen weiBen Mausen studiert. Die Verss. 
^yurden in 13—201 fassenden Exsiccatoren vorgenommen, durch den das Spundloch des 
Exsiceators verschlieBenden Gummistopfen wurde ein Metallrohr in das Innere em- 
gefiihrt, an dessen Ende ein metallenes Gchause angebracht war. Der Boden des Ge- 
bauses wurde mit einer diinnen Asbestscheibe ausgelegt, darauf ein platter Si-Kryf<tall
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gelegt, der durch 2 die Asbestplatte durchbohrendo Driihte zum Gliihen gebracbt werden 
konnte; darauf kam eine zweite diinne Asbestseheibe, u. auf das ganze Gehauso eine 
ca. 2 ccm fasscnde Pfanne, in der das Lósungsm. durch elektr. Erhitzung sclinell zum 
Verdampfen gebraclit wurde. Fiir gleichmaBige Vcrteilung der Gasgemische sorgte ein 
kleiner Propeller, die Temp. wurde auf 21° gehalten, die Vers.-Dauer auf etwa 100 Min. 
bcschriinkt. Die umfangreichcn experimentellen Ergebnisse sind in Tabellen zusammen- 
gestellt u. zeigen, daB in den meisten Fallen ein additiver oder angeniihert additiyer 
Effokt beobachtet wurde. Eine Ausnahmc bilden Gemische des Bzl. mit Acetaten, diese 
erwiescn sich innerhalb eines bestimmten Konz.-Bereiches nicht schadlicher ais die 
einzelnen Komponenten in den jeweils im Gemisch vorhandenen Konzentrationen. 
Vf. gibt ein graph.-rechner. Verf. zur Vorausbest. der additiven Wrkg. zweier oder mehr 
in einem Gasgemisch enthaltenen Stoffe von bekannter Giftigkeit an. (Arch. Gewerbc- 
pathol. Gewerbehyg. 7. 437— 51. 22/12. 1936.) F r a n k .

Herbert A. Braun und George F. Cartland, Die Giftigkeit des Propylenglykols. 
Die Giftigkeit von a-Propylenglykol (1) u. Glycerin (II) wurde naehgepruft: kleinste 
tódlieho Gabe in g je kg Itatte  intramuskuliir I 15,7, II  7,6, subcutan 1 23,1, II 15,1, 
intravenos I 18,9, II  (1 +  1 mit W. verd.) 7,56, Kaninchen peroral I 20. Tagliehe 
Gaben bis zu 8 ccm I je kg Kaninchen wurden 50 Tage lang ohne mcrkliehe kumulatiyo 
Wrkg. yertragen. Subcutane Injektion von 0,1 ecm I bewirkt lokal brcnnenden, 
5—10 Min. anhaltenden Schmerz. Die intramuskulare Injektion von 1 ist nicht sclimerz- 
hafter ais die von 01. (J. Amer. pharmac. Ass. 25- 746—49. Sept. 1936. Kalamazoo, 
Mich.) D e g n e k .

Margaret C. McManamy und Purcelł G. Schube, Kaffcinintozikation. Vff. 
beschreiben einen Fali von Kaffeinvcrgiftung, die wahrselieinlich allerg. Natur ist. 
(New England J . Med. 215 . 616—20. 1/10. 1936. Boston, State Hosp.) Ma h n .

C. Lenormand, Ober die Tozizitat der Wurzeln von saffranfarbigem Onanthe 
(„Oenanthe crocata“ L.) und von aus diesen Wurzeln hergestellten Dekokten. Sowohl 
die Wurzeln, wie auch die ather. Extraktc von Oenanthe crocała wirken nach den Verss. 
des Vf. an Meerschweinchen zweifcllos toxisch. Am Hunde lieB sich die gleiche tox. 
Wrkg. von Dekokten der Wurzeln nachweisen. (Buli. Sci. pharmacol. 4 3  (38). 416—24. 
Juli 1936. Rennes, Ecolo Med. et Pharmac.) M a h n .

R. C. Li und H. B. van Dykę, Kumulatife Ycrgiftung mit Lanadigin, Ouabain 
uiul Digitozin bei Froschen. Fróschen wurden alle 48 Stdn. Ouabain-, Lanadigin- u. 
Digitozindosen mit 10%ig. Mortalitat in don ventralen Lymphsack injiziert. 100%ig. 
Mortalitat wurde m it 2 Ouabain-, 4—5 Lanadigin- u. 7—12 Digitoxindosen erreicht. 
AnschlieBend wurde die Kumulation nocli unter folgenden Bedingungen ermittelt: 
Die Dosen mit 10%ig. Mortalitat wurden in 4 Einzeldosen unterteilt, die im Laufe 
von 8 Tagen an alternierenden Tagen injiziert wurden. Dio Gesamtmenge an Glueosid, 
die 50%ig. Mortalitat yorursaoht, betragt bei Ouabain 100%. bei Lanadigin ca. 60% u. 
beiDigitoxinca. 120%derMengoeinerEinzeldosismit 50%ig. Mortalitat. (Chin. J . Physiol.
10. 407—15. 1/8. 1936. Peking [Peiping], Union Med. CoU., Dep. Pharmak.) Ma h n .

George H. Bishop und Jaęiues J. Bronfenbrenner, Der Angriffspunkt des 
Botulismusgiftes. Botulismusgift, gewonnen aus Filtraten anaerober Kulturen, wurde 
pharmakolog. am Kaninchen unter kunstlicher Atmung untersueht. Die unmittel- 
bare Todesursaehe bei Kaninchen ist im allgemeinen dio Verhinderung der Nasen- 
atmung durch getrockneten Sclileim bei geschwachter Nasenmuskulatur. Bei Auf- 
rechterhaltung der Atmimg iiberlebt das Tier den 1. Vergiftungsschoek, u. Atmungs- 
bewegungen konnen noch stundenlang erhalten bleiben. Ohne kunstliche Atmung 
erfolgt der Tod durch eine curareahnlichc Unterbrechung der neuromuskularen Verb. 
u- Versagen der Herztatigkeit, die Asphyxie zur Folgo bat. Diese Erscheinungen, 
die nach der Liihmung der Skelettmuskulatur eintreten, konnen der direkten tox. 
Wrkg. zugereehnet werden. Der eigentliche Angriffspunkt des Giftes ist die neuro- 
muskulare Bindung, wahrend die peripheren Nerven weder innerhalb noch auBerhalb 
des Korpers direkt yon dem Gift beeinfluBt werden. (Amor. J . Physiol. 117 . 393—404. 
1/11. 1936. St. Louis, Washington Univ.) SCHNITZEK.

Arthur Robertson Cashny, A text-book of pharmacology and therapeutics; or, The action 
of druga in health and disease; 11. ed. rev. by C. W. Edmunds and J. A. Gunn. Phila- 
delphia: Lea & Febiger. 1936. (808 S.) 8°. 6.50.

«• A. Gnnn, An introduction to pharmacology and therapeutics. 5. ed. rev. in accordanee 
with the British phannacopcoia 1932 and the United States pharmaeopceia 1930. Oxford: 
U. P. 1936. (248 S.) 5 s.
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F. Pharmazie. Desinfektion.
E. T. Griffiths, Ein flott arbeitender Ampullenfilller. Boachreibung u. Abb. des 

Apparates. (Pharmac. J. 137 ([4] 83). 319. 26/9. 1936. Cardiff, Boyal Infirmary.) Deg.
E. Flaccomio, Beriihmte Wurzel. Sammelbericlit iiber Anbau, Ernte u. Ver- 

wendung der Siipholzumrzel. (Farmac. ital. [2] 4. 407—12. 1936.) GRIMME.
Friedr. W . Freise, Uber Stigmata Maidis (Maisgriffel). Die frisehen Griffel von 

,,Kontu cky-Mais“ enthielten 1,85—2,55% heli- bis goldgelbes, rnildo purgierendes, 
fottes 01, schwacher Geruch, fader Geschmack, D .16 0,9365, n20 =  1,4558, VZ. 188, 
JZ. 111, E. 11—12°, enthaltend Arach in- u. Linolsaure; 0,08—0,12% griinlicbgelbes, 
brennend (kratzend) schmeckendes iithcr. Ol, D .204 0,8635, nu20 =  1,48 2 5, [a]D20 =
— 22° 35', mit bis 18% Carvacrol; 2,65—3,80% gummiartige Stoffo ohne Klebkraft, 
SZ. 11,8—22,7, VZ. 135— 148, durch Saureoinw. Xylosebldg., auf die die starko diuret. 
Wrkg. des Infuses zuruckgefiihrt wird; 2,25—2,78% leicht sohleimhautroizendes Harz 
von saurer Rk.; Spuron bis 0,05% eines Alkaloides (nur in den Narben) von berau- 
schender Wrkg.; 0,80—1,15% eines glucosid. Bitterstoffes, 2,25—3,18% Saponino;
1,0—1,8% brauner, in A. lósl., therapeut. unwirksamer Farbstoff; 11,6—13,2% eiseu- 
grunender, in KOH-Schmelzc Brenzcatechin liefemder Gerbstoff; 3,55—4,15% redu- 
zierender Zucker (Arabinoso); 4,85—5,25% Asohe; 11—15% W.; Best im wesentlichcn 
Cellulose. ICennzahlen des mit 3 Teilen 92—93-gewichts-%ig. A. u. 7 Teilen W. 
bereiteten Fluidextraktes: D. 1,06, Trookenriiekstand 23,85, Ascho 4,55%- (Pharmaz. 
Zontralhalle Deutschland 77. 616—17. 1/10. 1936. Rio de Janeiro.) DEGNER.

Cristoforo Masino, TJntersuchungen iiber Mentha aąuatica L . Schrifttumsbericht 
iiber die Pflanze u. ihr ather. Ol. (Farmac. ital. [2] 4. 270—72. 1936. Turin.) GRIMME.

Piero Sillani, Stabilisierimg von Conrallaria majalis. Die in den Blattern von 
Conyallaria majalis vorhandenen Fermente fiihren bei gewohnlichem Trocknen zu 
erheblichen Abnahmen an Wrkg.-Stoffen, so daB Vf. eine Stabilisierung der frisehen 
Drogę vor dem Trocknen empfiehlt. Man erreicht dies durch Behandlung mit W.-Dampf
2 Min. lang bei J/4 at, oder mit Dampf von 95°ig. A. 3 Min. bei Va a t u- nachfolgendem 
Kolmollen Trocknen bei 60—65°. Die Blatter behalten hierbei ihre sehone griine Farbo 
u. den eharakterist. Geruch. Stabilisierte Ware ergab einen Extraktgeh. von 32,8%> 
welcher ea. 3 Monate lang konstant blieb, nicht stabilisierte Ware nur 27,1%, welcher 
nach ca. 3 Monaten auf 24,0% zuriickging. Auch zeigte die stabilisierte Ware einen 
bedeutend hoheren biol. Index. (Farmac. ital. [2] 4. 424—30. 1936.) GRIMME.

C. J. Blok und J. A. Ter Wee, Modenie Eztrakt- wid Tijiktureribereitung. Ober- ■ 
sicht iiber die Entw. des Diakolators (BREDDIN) u . des Evakolators (K e s z l e r , C. 1936.
I. 376) u. iiber Erfahrungen anderer ( H o l l ,  C. 193 6 .1. 1260; K o c h , O. 1936. 11 504 
u. v .  B a r i , C. 1935. Et. 3676) mit jenem. Die Evakolation zeigte sich in eigenen 
Yerss. bei der Herst. gewisser Tinkturen iiberlegen. (Pharmac. Weekbl. 73. 1334—53. 
26/9. 1936. Amsterdam, Wilhelmina-Krankenhaus.) D e g n e r .

Mario Coyello, Bezichungcn zwisehen den Herstellungsmelhoden und den Eigen- 
schaflen von Tinkturen. Vf. hat aus den Drogen Lobilia inflata, Cinchona calisaya, 
Atropa Belladonna, Valeriana officinalis, Convallaria majalis, Cannabis sativa nach 
8 verschied. Vorschriften alkoh. Ausziige bereitet u. letztere auf D .15, Geh. an Extrakt 
u | Asohe, Chlorzahl (D a n c k w o r t ), ph u . wirksame Bestandteile untersucht. Ergeb
nisse s. Tabelle des Originals. Ein Vgl. der erhaltenen Werte zeigt, daB durch absol. A. 
geringere Ausbeuten erzielt werden ais durch wss. Alkohol. Nur bei Baldrian stieg mit 
der A.-Konz. die Ausbeute an Baldriansaureestern. Bei der Best. der Chlorzahl kann 
Chloramin durch Cl-W. ersetzt werden. Die Hóhe der Cl-Zahl gibt einen Hinweis auf 
den Gerbstoffgehalt. (Ann. Chim. applicata 26. 409—14. Sept. 1936. Neapel.) G r i m m e .

V. Zanotti, Eisenjodiirsirup. Polemik gegen die Ausfuhrungen von Ma c r i (vgl*
C. 1936. H . 1022). (Boli. chim. farmac. 75. 505. 30/9. 1936. Avio.) Grim m e .

Carlos A. Grau, Haltbare ammoniakalische Kupfersulfatldsung. Die 1693 von 
St i SSER (Helmstedt) alsDiuretikum, Antispasmodikum u. Antineuralgikum in dieThera- 
pie eingefuhrte ammomakal. CuS04-Lsg. (Arcanum epilepticum, Speeificum Stisseri) wirti 
seit 1917 mit Erfolg gegen Streptokokkenerkrankungen der H aut u. a. angewandt. 
Zur Darst. bewalirte sich folgendes Verf.: In  50%ig. wss. CuS04 • 5H20-Lsg-
kaltes NH3-Gas leiten, bis dies nicht mehr absorbiert oder kein Nd. mehr gebildct- 
wird, filtern, Krystalle mit A. u. mit A. wasclien, auf Filtrierpapier trocknen. Dic 
Haltbarkeit der Lsg. wird durch NH4C1-Zusatz so weit yerbessert, daB sie nicht mehr 
jedesjual friseh bereitet zu werden brauclit. An Stelle des Coffein-Na-Benzoatzusatzes
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zur Behebung der bradykard. Nebcnwrkg. wird ein soloher von Na-Caruphosulfonat 
empfohlen. Vorschrift: NH4C1 u. Na-Camphosulfonat aa 3,0, ge-
koohtes dest. W. ad 100 ccm. Dieso Lsg. brauokt nur asopt. bereitet, nicht sterilisiert 
zu werden. Sio ist nach 24 Stdn. injizierbar u. bisher 19 Monato unveriindort hnltbar. 
Einzelheiten der Injektionstcchnik im Odginał. Vgl. auch PATERNOSTO u . DEL C a r lo  
(C. 1935. I. 3569). (Buli. Sci. pharmacol. 43 (38). 503—07. Aug./Sopt. 1936.) D e g n e r .

F. Reimers, Haltbarkeit von Natriumgoldchloridlosungen. Verss. (ausgefiihrt von 
K. Aa. Kjaer) zeigen, daB zur Erlangung einor sicheron Sterilitat die Lsgg. nach 
der Bereitung noch zu erwarmen sind. Elektrometr. Titrierungen m it TiCL ergaben, 
daB NaAuCl.,-Lsgg. im allgemeinen nicht erwarmt -werden sollen, da dio Red. m it der 
Konz. zunimmt, daB aber Dispensat. Danio. Lsgg. (Geh. ca. 0,1%) Sterilisation 
bei 100 oder 120° vertragen. Red. konnte fenier konstatiert werden bei Aufbewahrung 
der Lsgg. in Gliisorn m it GummiverschluB, beim Belichten u. bes. kraftig beim Kon
takt mit Metallen, z. B. boim Aufsaugen in einor Spritzo. Tabellen. (Dansk Tidsskr. 
Farrnao. 10. 297—304. Dcz. 1936. Labor. d. Pharmakop. Kommission.) E. Ma y e r .

V. Larsen, Jens Hałd und Franciska Eriksen, Einigc Untersuchungen iiber 
medizinisch angewandte Calciumsilicate. (Vgl. C. 1937. I. 660.) Ergiinzond wird mit- 
getoilt, daB die untersuchten Priipp. aus dem Jahro 1935 stammten, wahrend die 
neuest-en Sil-ca F  e 1 o - Fabrikate bedeutend weniger Chlorid enthalten. (Dansk 
Tidsskr. Farmac. 10. 304. Doz. 1936. A/5 Medicinalco biolog.-chem. Labor.) E. MAYER.

Giuseppe Gan ino, Ober Starkeglycerolat und scine Hcrstellung im Autoklavcn. Dio 
Herst. von Starkeglycerolat aus Starko, W. u. Glycerin gelingt nach Verss. des Vf. sehr 
gut bei l/4 Stde. langem Erhitzen im Autoklaven bei 120°. Das Prod. ist rein weiB u. 
gleichmiiBig gelóst. (Boli. chim. farmac. 75. 465—67. 15/9. 1936. Palmi.) O r i m m e .

Josef Augustin, Calgon in Zahnseifen, Zahncrems, Zahnpulvem wul MundwSs8em. 
Calgon, ein gopuffertes Gemisch anhydr. Natriunimelaphosphale, wird seiner W. ent- 
liartenden u. emulgierendcn Wrkg. wegen ais Zusatz zu Zahnpflegomittełn empfohlen.
— Angaben fiir die Einarbeitung in der Praxis. (Dfcsch. Parfum.-Ztg. 22. 366—67. 
25/11. 1936.) E l lm er .

Rudolf Weise, Der Leuclitkeil, ein einfaches Hilfsmittel fiir  da# Mikroskop des 
Apothekers. Ygl. hierzu die C. 1937. I. 1358 ref. Arbeit. (Pharmaz. Zentralhallo 
Deuteehland 77. 596—98. 24/9. 1936. Braunschweig, Tochn. Hochsehulo.) D e g n e r .

Cristoforo Masino, Anwendung der Perchloratzersetzung zur Bestimmung mn  
Wismut in  organischen Salzen und pharmazeułischen Zubereiiungen. Yergleichende 
Unterss. ergaben, daB die AufschluBmoth. von K a h a n e  mit HNOt1 - f  HC104 bzw. 
HjSOj +  H N 03 +  HC104 bei Dermatol u. Xeroform u. ihren pharmazout. Zubereitungen 
esakte Worte gibt. Nicht anwendbar ist dio Meth. bei glyccrinhaltigon Prodd. wegen der 
Gefahr einer Nitroglycerinbildung. (Boli. chim. farmac. 75. 409—15. 15/8. 1936.
Turin.) GRIMME.

S. Parnas und R. E. Schoetzow, Pcrubalsam. — Dic Prilfung auf Harz nacJi 
U. S. P. X I .  Xylol is t ais Losungsm. ungeeignet, da es genug Zimt- oder Benzoesu u ro 
lost, um eine Harzrk. mit der Cu-Acetatlsg. vorzutauschen. Es sollte durch P-Bzn. 
crsetzt werden, welches dieso Stórung mcht bowirkt u. 1% Harz in Perubalsam naeh- 
zuweisen gestattet. (Amer. J . Pharmac. 108. 389—91. Sept. 1936. Brooklyn, N. Y.,
E. R . S quibb & Sons.) D e g n e r .

Rene Souśges, Nachweis kleiner Mengen Curcumapulter in Rhabarberpidter unter 
dem Mikroskop. In verschied. Fil. zeigen die Teilchen beider Rhizompulver unter 
Mikroskop verschied. Verh. bzgl. Bldg. gefarbter Diffusionszonon. JOinzelheiten im 
Original. (Buli. Sci. pharmacol. 43 (38). 511—13. Aug./Sopt. 1936.) D e g n e r .

Ilona von K abay , Bestimmung des Morphingehaltes im Mohnstroli nach der 
Methode von Janos v. Kabay. Dio Meth. wurde im Auftragc des Vólkerbundes fiir 
die quantitative Best. des Morphingeh. der trockenen Mohnpflanzo ausgearbeitet. — 
Dio Probe wird auf einem 2—3 mm-Maschensieb zorkleinort u. auf einem feineren Siebo 
entstiiubt. 500 g werden im 5-l-Extraktor mit 12 1 5%ig. NaHS03-Lsg. perkoliort. 
Weitere Bohandlung: E xtrakt nach Vol. bestimmen, seine Aeiditat mit 60—70%ig. 
^aOH-Lsg. herabsotzen, bis die Lsg. hochstens 0,2% H jS 0 3 enthalt, Lsg. filtrieren, 
im Vakuum bei ca. 30 mm Tor u. 60° auf 2500 cem einengen, ihren Sauregeh. wieder 
auf 0,2% H2S03 einstellen, nach Abkiihlen filtrieren, dann im Vakuum auf 750 ccm, 
schlieBlich auf dem W.-Bad (Porzcllanschale) zur Sirupdicko eindampfen, in einem 
Schiittclglas insgesamt mit 750 ccm 80—90%ig. A. auswaschon, 2 Stdn. schiitteln, 
U Stde. stehen lassen, dann die alkoh. Schicht vorsichtig abgieBen, Schiitteln usw.
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(wie vorher) mit 400 ccm A. wiederholen, cndlich den Inhalt der Flasche filtrieren n. 
mit 50 ccm A. auswaschen, den abtropfenden A. u. die alkoh. Ex trak te vereinigen, 
im Vakuum bei 50° auf 250 ccm, auf dem W.-Bad weiter zu einem dicken Extrakt 
einengen, dessen Gewicht u. Sauregeh. bestimmen, mit 60—70%ig. NaOH neutrali- 
aieren u. dann mit uberschiissiger NaOH (0,8 g auf 100 g Extrakt gerechnet) 10 Min. 
lang verriihren, zu der Mischung 40%ig. (NHf)|S04-Lsg. in einer der freien NaOH 
aquivalenten Menge geben, 5 Min. umriihren, dio Misehung in ein 300er-Schuttclglas 
ubertragen, mit einer Losungsm.-Misehung (20% Paraffinól +  20% A. +  60% Chlf.)
1 Stde. schiitteln, V2 Stde. stchen lassen, dann den klaren Teil der FI. abgieBeu, die 
Ausschuttelung jo mit der halben Menge der Losungsmittel noch zwcimal wiederholen, 
12 Stdn. stehen lassen, die vereinigten Losungsmittel in geeignetem Kolben auf dem 
W.-Bad eindichtcn, bis A. u. Chlf. ganzlieh entfemt sind, 10 cem n. HC1 zufiigen, 5 Min. 
sehutteln u. solange auf dem W.-Bad belassen, bis die salzsaure Lsg. sich vom Paraffinól 
scheidet; nach dem Abkuhlen die salzsaure Lsg. ablassen, die Ausschuttelung mit 
je 10 ccm W. zweimal wiederholen, dio vereinigten salzsauren u. wss. Extrakte genau 
neutralisieren, filtrieren, zweimal mit je 5 ccm W. nachwasehen, in einer kleincn 
Porzellanschale boi Mohnstroh auf 10, boi Mohnkópfen auf 20 ccm eindichtcn, in einem 
Koehglas von 50 ccm Inhalt das Morphin mit uberschussigem NH,OH abscheiden, 
nach 12-std. Stchen durch ein glattes Filter filtrieren, mit 100 ccm W. auswaschen, 
den Nd. samt dem Filtrierpapier in einem lOOer-Kochglas in lauwarmer 0,1-n. HC1 
lósen, filtrieren, mit W. wasehen, in einem MeBkolben auf 100 ecm auffullcn u. in
10 ccm dieser Lsg. die Salzsaure mit 0,1-n. NaOH zurucktitrieren. Die Zahl der vcr- 
brauehten cem der 0,1-n. HC1, mit 0,03032 multipliziert, ergibt die in 500 g Mohnstroh 
erhalteno Morphin menge in g; V5 dieser Zahl zeigt den Morphingeh. in %  an. — 
Morphingehh. vóllig ausgedrosehener ungar., poln. u. jugoślaw. Mohnpflanzen in % 
(Durchschnittswertc in Klammcr): Stroh 0,070—0,190 (0,113), Stengel 0,010—0,030 
(0,018), Blatter 0,064—0,072 (0,068), Kópfe 0,228—0,409 (0,297). (Magyar Gyógy- 
szeresztudom&nyi T&rsasag Ertesitdje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 12. 387—404. 
15/11. 1936. Budszentmihaly, Ungarn, ,,Alkaloida“ Chem. Fabr. G. m. b. H. [Orig.: 
ung.; Ausz.: dtsch.]) S a ile b .

B. Grodman, Lebertrananalyse in einem Gemisch von Malz und Dorschlebertran. 
Die Tranbest. erfolgt nach der Meth. der Milchfettbest. nach B a bco ck . In ein 50-cem- 
Beeherglas wird eine 5 ccm entsprechendo Menge der Emulsion eingewogen u. in 10 ccm 
warmem W. gelóst. Dio Lsg. wird in eine BABCOCK-Flasche ubertragen, dereń Hals 2 ccm 
faBt u. in 0,2, 0,4 ccm usw. cingeteilt ist. Dor Becher wird mit 3 ccm W. nacligespult. 
Die Flaseho wird in Eiswasser gestellt, langsam mit 18 ccm H2S04 (1,84) unter Riihrcn 
versetzt. Das Gemisch wird 5 Min. mit 1500 Touren geschleudert. Dann wird warmes 
W. zugefugt, bis das 01 im Hals abgelesen werden kann u. das Gemisch nochmals 3 Min. 
zentrifugiert. Abkuhlen auf die Temp., bei der die D. der Probe bestimmt wurde. 
Ablesen des 01vol. u. Multiplizieren mit 20. Man erhalt so den Olgeh. der Probe in 
Vol.-%. (Chemist - Analyst 25. 62 — 63. Juli 1936. New York, Central Testing 
Laborr.) ScHONFELD.

Dezsó Bartos und Janos Buchgraber, Vcrglcichendes Verfahren zur P  ruf ung 
von Desinfcklionsmilteln. 1. Um zu einer Standardisierung der Unters.-Methodik von 
Desinfekt-ionsmitteln gelangen zu kónnen, muB die Widerstandsfiihigkeit der zur An- 
wendung gelangenden Bakterienstamme stabil sein. Dies kami bis zu einem gewissen 
Grade erreieht werden, wenn man die Stamme unter gleichen Bedingungen durch 
eine gewisse Anzahl Nahrbodenpassagen fiihrt. — 2. Die Formalinstandardmeth. ist vicl 
gccigneter zur Feststellung der bakterientótenden Fahigkeit von Desinfektionsmitteln 
ais die Phenolmeth., weil sie nicht allein fiir Bakterien, sondern auch fiir Sporen giiltig 
ist. (Magyar Gyógyszeresztudomdnjd TArsasdg Ertcsitóje [Ber. ung. pharmaz. Ges.] 12- 
425—34. 15/11. 1936. Budapest, Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: dtseh.]) SAIŁEB.

Bruno Kober, Briinn, Tschechoslovakoi, Vcrl/andmaterial von hoher Absorptions- 
und Adsorplionswirkung. Man trankt W attc u. dgl. mit einer stark verd. Alkalisilicat- 
lsg., die man yorher neutralisiert hat. — Z. B. werden 5 1 Wasserglas (38° Be) zu 100 1 
W. gegeben, die Lsg. mit HC1 neutralisiert, die W atte mit der Lsg. behandelt. Man 
kann die W atte auch mit der nicht neutralisierten Lsg. tranken u. anschlieflend neu- 
tralisieron. (E. P. 455 565 vom 29/8. 1935, ausg. 19/11. 1936.) D o n le .

Jakob Abrahamowicz, Wien, Kałaplasmen. Man behandelt Arnika, Kamille- 
Fichtennadeln, Hollunder- oder Lindenbluten, Brenncsseln zwecks Steigerung ihrer
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Wrkg. ais Kataplasmen mit UV-Licht 11. gleiehzeitig oder ansehlieBend mit Róntgen- 
strahlcu. (E. P. 455 914 vom 29/1. 1935, ausg. 26/11. 1936. Oc. Priorr. 29/1. u. 29/5.
1934.) Altpkter .

Chemisch-Phannazeutische Akt.-Ges. Bad Homburg, Frankfurt a. M., Oruml- 
lagen fiir Supposilorien usw., bestehend aus Fettcn u. Koli., wie Gelatino. Man omulgicrt 
Fette, die etwa bei Korpertemp. schm., mit Olycerin (I) enthaltenden wss. Lsgg. von 
Gelatine (II) oder ąuellfiihigem Pflanzenschleim. — Z. B. 8 (Teile) ichthyolsulfosaurcs N H t 
in Gemisch von 12 II, 24 W. u. 58 I unter Zusatz von 1 Lecithin, 11 Bienonwachs u. 
48 Kakaobutter bei 60° emulgieren, nach Entweichon der Luft in Formen gieBen. (E. P. 
455 732 vom 27/9. 1935, ausg. 26/11. 1936. Oe. Prior. 28/9. 1934.) A l tp e te r .

Georges Franęois Jaubert, Frankreicli, Her steli ung von Stickoxydul. NH„OH 
oder seine Salze, wie NH2OH-HCl, oder seine Sulfosauren oder dereń Salzo,"wic 
N0H(S03K)2, werden mit H N 02 oder dereń Salzcn, wie N aN 02, u. W. im Autoklaven 
umgesetzt. Diese Rk. wird vom Druck nicht beeinfluBt. N20  wird in vcrdichteter 
oder fl. Form gewonnen u. ist nach diesem Verf. besonders einfacli fiir chirurg. Zwecke, 
{Amstlicsic) herstellbar, z. B. indem aus diesen Stoffcn hergestelltc Tabletten in einem 
entsprechenden geschlossenen App. in W. geworfen werden. Gegebenenfalls kónnen 
noch bas. Stoffe, wie Hydrate, Carbonate oder Bicarbonate der Alkalien, Erdalkalien 
oder Erdmetalle, zur Bindung froi werdender Saurc oder zur gleichzeitigen Erzeugung 
von C02 zugesetzt werden. Vorrichtung. (F. P. 804155 voin 9/7. 1935, ausg. 17/10. 
1936.) " H o lzam er.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfitider: Max Bockmlihl, 
Gustav Ehrhart und Leonhard Stein, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstdlung von
3.4-Dioxyphenylmonoalkylaminobutanolen-l. Man bromiert 3,4-I)ioxybulyrophenon, 
zweckmaBig nach vorheriger Benzylierung, ersetzt das Br-Atom durch eine Alkyl- 
aminogruppe u. red. das Alkylaminoketon. — Z. B. erhiilt man aus 3,4-Dibenzyl- 
ozybulyrophenon bzw. 3,4-Dibenzyloxybro7nbulyropheiion (I) mit Me.thylbe.nzylamin
з,l-Dibenzyloxyphcnylmcthylbenzylaminobutanonhydrochlorid, hieraus durch Red. mit 
Pd u. H 2 3,4-Dioxyphenylmethylaminobutanolhydrochlorid, F. 166—168°. — Aus I
и. Athylbenzylamin iiber das 3,4-Dibenzyloxyphenylathylbenzylaniinobutanemhydrochlorid
3.4-Dioxyphenylal}iylaminobiUanolhydrochlorid, F. 192—194°. — Aus I u. Isopropyl- 
amin 3,4-Dibenzyloxyphenylwopropylaminobutanonhydrochlorid, hieraus durch Red.
3.4-Dwxyphenylisopropylaminobutanolhyelrochbrid, F. 212—213° (Zers.). — Ileilmittd
mit bronchodilator. Wirkung. (D. R. P. 638 650 KI. 12q vom 8/ 6. 1934, ausg. 20/11. 
1936.) D on lk .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Jensch, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstdlung von Chinólinverbhidungcn, dad. gck., daB man
2 prim. oder sek. 4-Bz-Diaminochinolinverbb. an der Bz-Aminogruppo durch eino 
Alkylengruppc, dio substituiert sein kann, yerkniipft, oder daB man in dio 4-
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u. 4'-Stellung von Bz-Aminochinolinen, welche ein den Aminogruppen durcli einen — 
gegebenenfalls substituierten — Alkylenrest verkniipft sind, je eine prim. oder sek. 
NH2-Gruppc einfuhrt . — Z. B. werden 7 g 4,6-Diaminocliinaldin (I) in 30 ccm A. gelóst 
u. mit 3,5 g Athyknbromid 3 Stdn. auf 150° erhitzt. Verb. A, blaBgelbes Pulver; Hydro- 
chlorid, leicht losl. in W. — Aus I  u. Epichlorhydrin Hydrochlorid der Verb. B. — Aus
4,8-Dianiinochinaldin u. Trimethylenbromid (II) Yerb. C. — Aus I  u. I I  Verb. D. — 
Raktericide u. Irypanocidc Wrkg. (D. R. P. 639 243 KI. 12p vom 29/9. 1933, ausg. 
1/12. 1936.) D o n l e .

I. G. F arbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Darstellung wasserloslicher 
Pyridinderivate. Mail kann die Prodd. des Oe. P. 145823; C. 1936- II. 4785 auch dadurch 
erhalten, daB man am N durch eine zur Salzbldg. befahigte saure oder bas. Gruppc 
substituierte 4-Oxopyridindihydride-(l,4) durch Bromierung bzw. Jodienmg in die 
entsprechenden 3,5-Dibrom-, 3,5-Dijod- oder 3,5-Bromjodverbb. uberfuhrt. — Z. B. 
wird die durch Rk. von 4-Oxypyridin (I) u. Ghloressigsaureathylester in alkal. Lsg. er- 
haltene 4-Oxopyridindihydrid-(l,4)-N-essigsaure mit Br, in die 3,5-Verb., F. 261°, 
iibergefuhrt. — 3-Nitro-4-oxypyridin mit ClOIlfiOOIl umsetzen, zu 4-Oxo-3-amino- 
pyridindihydrid-(l ,4)-N-essigsiiure reduzieren, diazotieren, mit K J  umsetzen. Die
3-Jodverb., F. 249° (Zers.), wird mittels Br2 in die 3-Jod-5-bromverb., F. 230° (Zers.), 
ubergefuhrt. — Aus I u. 2-Chlor-l-didtliylaminodthan 4-Oxo-l-(fi-di(itiiylaminoathyl)- 
pyridindihydrid-(l,4), Kp .2,5 216—217°, F. 48—-51°; hieraus mit Br„ 3,5-Dibromverb.,
F. 98°; Pikrat, F. 227°. (Óe. P . 147 811 vom 19/12. 1931, ausg. 25/11. 1936. D. Prior. 
20/12. 1930.) D o n l e .

Chemische Fabrik  vorm. Sandoz, Basel, Gewinnung von Mutterkomalkaloiden. 
Ein Ergobasin (C10H 32O2N3), genanntes Alkaloid wird erhalten, indem man einen ohnc 
Anwendung von Warmc u. Chemikalien erhaltenen, ballaststoffreien E xtrakt aus 
Mutterkorn bei sehwach alkal. Rk. mittels geringer Mengen Cl-substituierter KW-stoffc 
(CHClj) von in diesen leicht losl. Alkaloiden befreit u. dann mittels groBer Mengen 
chlorierter KW-stoffe das Frgobasin auszieht u. darauf gegebenenfalls in Salzforra 
isoliert. Man kann auch den Extrakt im Vakuum zur Trockne bringen u. das Ergo- 
basin durch Verreiben des gepulverten Troekenruckstandes mit W. ausziehen. Ferner 
konnen aus schwach sauren Lsgg. der Mutterkornalkaloide die in W. wenig losl. Alkaloidc 
mit Lauge ausgefallt werden, worauf das in Lsg. yerbliebene Ergobasin isoliert wird. 
[ cc] d  =  ~  -|-50° 0,40°/o>g- Lsg. in Dioxan. Weitere Eigg. u. Wrkgg. vgl. C. 1935-
I. 856 u. C. 1936. I. 2100; Stoll u . B u r k h a r d t . (Ung. P. 111025 vom 23/5. 1935, 
ausg. 1/10. 1936. Schwz. Prior. 11/4. 1935.) Ma a s .

F. H offm ann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Gewinnung von Mor- 
phin (I) und Codein (II). Die wss., wss.-sauren oder wss.-alkal. Ausziige aus reifen 
oder unreifen Mohnpflanzen oder Teilen dersclben werden durch schwache Basen 
(NH4- bzw. Na-Carbonat) oder durch Sauren auf ph ~  9 gebracht, die Alkaloide mittels 
CHC13, Butanol (III), Amylalkohol u. dgl. extrahiert u. aus iliren Lsgg. in obigen 
Losungsmitteln z. B. mit Hilfe von vord. Sauren herausgelost. — Z. B. werden 6 Tonnen 
getrocknetes Mohnstroh in Mengen von je 1 Tonne mit W. im Gegcnstrom oxtraliiert. 
die ca. 20 cbm betragonde Fl.-Menge wird auf pn ~  9 gestellt u. mit einem Gemenge 
von gleichen Teilen I I I  u. Bzl. in einer Extraktionskolonne extrahiert. Man leitet
die Extraktionsfl. in eine wss. Saure, bringt sie auf ph ~  9, trennt das ausgefallte I ab, 
extrahiert I I  aus dem F iltrat mittels Benzol Ausbeute: 34,6 kg rohes 1 ,1,2 kg wasser- 
lreies II. (F. P. 804 543 vom 3/4. 1936, ausg. 26/10. 1936. Schwz. Prior. 7/6.
1935.) D o n l e .
*  I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. AL, Den Hautstoffwechsel beein- 

flussendes Vitaminpraparat. Gegebenenfalls zuvor zerkleihęrto u. mit W. u./oder organ. 
Losungsmitteln n./oder neutralen, sauren oder alkal. Elektrolyten vermengte Leber 
oder Nieren werden auf hóhere Temp., zweekmaBig iiber 100°, erhitzt, i\obei man 
gegebenenfalls unter Druck arbeiten kann. Die entstandene Lsg. wird abgetrennt, 
gegebenenfalls eingedampft u. weiterer Eeinigung unterworfen, z. B. durch Fallung 
mit Phosphorwolframsaure. — Das nach diesem Verf. erhaltene Saure- oder Alkaii- 
hydrolysat wird durch Zusatz eines mit W. mischbaren organ. Losungsm., wic Alkohole 
oder Aceton, entmischt oder mittels einer mit W. nicht mischbaren organ. Fl.. wie 
hohere Alkohole, Saureester u. Chlor-KW-stoffe, extrahiert. (N. P. 57 108 vom 11/10.
1935, ausg. 5/10. 1936.) D r ew s .

Schering-K ahlbaum  A.-G., Berlin, Darstdlung des krystallisierten Farbstojfes avs 
dem gdben Oxydalionsferment, dad. gek., daB man 1. das Ferment bzw. seine Lsgg.,
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gegebenenfajls in Ggw. von W. mit eiweiBdenaturierenden Losungsmitteln behańdelt, 
in denen der Farbstoff losl. ist, 2. don erhaltenen Farbstoff in Alkalion losfc, belichtet u. 
nach dem Ansauern m it Losungsmitteln extrahiert. — Das Ferment, erhalten genui Li
D. R. P. 632 366; C. 1936. II. 2B70, wird bei 38° mit W. (1 Vol.) u. CH3OH (3 Yoll.) 
geschuttelt. Nach Abtrennung des ungelosten EiweiBes wird im Vakuum eingedampCt . 
Das gelbe Pulver, der Farbstoff des Ozydationafirmentes, wird in V2-n. NaOH gelost u. 
mit einer Metallfadenlampe beliehtet. Nach dem Ansauern wird mit Chlf. extrahiert 
u. der E xtrakt yorsichtig eingeengt. Der abgescliiedeno umgelagerte Farbstoff bildot 
aus W. gelbe Nadeln vom F. 320° unter Zers. Der Farbstoff soli in der Therapie u. ais 
accessor. Nalirstoff Verwcndung finden. (D. R. P. 638138 EU. 12p vom 16/12. 1932, 
ausg. 10/11. 1936.) H o p p e .
* Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Gcuńnnung ostrogener Stoffe. Vgl. Belg. P. 
403 658; C. 1936. II. 3149. Naehzutragen: Geriannt wird: Knollen von Buted superba 
(„Kwao Jcua“), die man nach Pulvern mit A. auszieht. Das Prod. ist per os wirksam.
-  Vgl. Aust. P. 18 224/1934; C- 1935. II. 2547. (F. P. 804 446 vom 13/0. 1934, 
ausg. 23/10. 1936. D. Prior. 13/6. 1933.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Hydricrungsprodukte von Follihdhormcmeti 
durch Hydrierung in alkal. Lsg. m it feinyerteilten Metallen oder Legierungen, z. B. mit 
Al-Pulver oder Al-Ni-Legierungen, z. B. in 5%ig. NaOH mit RANEY-Katalysator (vqI. 
A d k in s u . Mitarbeiter, C. 1935. I. 899). (Aust. P. 25 640/1935 vom 10/12. 1935, 
ausg. 8/10. 1936. D. Prior. 11/12.1934.) A l t p e t e r .

Hans Christian Hagedom, Gentofte, Birger Norman Jensenund Ingrid Wod- 
strup-Nielsen, Hellerup, Danemark, Insulinprdparat. 10 mg Insulinhydrochlorid u.
i,2 mg Clupein oder ein anderes Protamin werden in 6 ccm W. gelost. Die Lsg. wird 
durch Zusatz einer Pufferlsg. auf ph etwa 7 eingestellt, wobei sich ein Nd. bildot, der 
aber beim Sehiitteln in eine homogene Emulsion ubergeht. (E. P. 456101 vom 28/2. 
1936, ausg. 3/12. 1936. Dan. Prior. 8/4. 1935.) A l t p e t e r .

Chemisch-Pharmazeutische A.-G. Bad Homburg, Frankfurt a. M., Hypo- 
physemorderlappenhormon enthaltende Stoffe. Organe bzw. Organfll., die, wie Hypo- 
physenvorderlappen, Schwange.re.nham oder Schwangerenblut, Hypophysenyorderlappon- 
hormone enthalten, werden naeli dem Trockncn u. an sieli bekannten Entfemen von 
Lipoiden u. Fetten mittels Lipoidlosungsmitteln, wie Aceton, mit verd. Siiuren, wie HC1 
oder CH3COOH, dereń Konz. auf die Gesamtmenge berechnet nieht mehr ais 3% 
betragt, bei Tempp. unter 50° ausgozogen. — Man arbeitet bei der Extraktion bei ge- 
wóhnlieher Temp., wodurch der Wirkstoff in erheblicher Ausbeute erhalten wird. 
(D. R. P. 639 674 KI. 12p yom 16/3. 1928, ausg. 10/12. 1936.) Al t p e t e r .

Bila Birth, Berlin, Gewinnung physiologischer Salze aus Kohlen, Torf u. dgl., 
dad. gek., daB 1. man die Rohstoffe feinst verteilt mit W. ausschliimmt, den Bodensatz 
auf meehan. Weise, z. B. durch Zentrifugieren, entfernt u. gegebenenfalls den wss. 
Auszug einengt oder zur Trockne bringt, — 2. dic Extraktion unter Zusatz von Sauren 
oder Alkalien orfolgt. — Die Rohstoffe werden z. B. in Kolloidmiihlen zerkleinert. 
Durch Vermeidung hoher Tempp., z. B. Eindampfen im Vakuum, sollen die wert- 
vollen Stoffe imveriindert erhalten werden, z. B. aus MgS04 enthaltenden Kohlen 
ein ausgesproehenes Bitterwassor naturlicher Herkunft entstehen. (D. R. P. 638 388 
KI. 30h vom 8/9. 1932, ausg. 14/11. 1936.) A l t p e t e r .

Gottfried Erhard, Dresden, und Gerhard Schaefer, Reiehenau, Sa., Radium- 
eniunalionhaltiges Heilmittel nach Pat. 631 085, dad. gek., daB ein beatimmter Teil 
Butter so weit erwarmt wird (etwa auf 30°), daB sie fl. wird, in diesem Zustande mit 
kmanation aktiviert, erstarren gelassen u. darauf der ubiugen zu emanierenden Butter 
beigemengt wird. (D. R. P. 637 243 KI. 30 h vom 26/6. 1932, ausg. 23/10. 1936. 
Z«S. zu D. R. p. 631 085; C. 1936. II. 1384.) A l t p e t e r .

Pleikart Stumpf, Munolien, Kontrastspeise aus fein vermahlener sehattengebender 
>Substanz u. Beimengungen, dad. gek., daB ais sehattengebender Stoff Materiał von 
Skolettknochen verwendet wird. Man benutzt Knochenmehl oder seine chem. Bestand- 
teik. (D. R. p. 638 090 KI. 30h yom 19/2. 1932, ausg. 9/11. 1936.) A l t p e t e r .

Edmund Norris Gathercoal and Elmer H. Wirth, Pharmacognosy. Philadelphia: Lea & Febiger.
1936. (852 S.) 8°. 7.50.

George Edward Trease, Textbook of pharmacognosy; 2. rev. ed. Baltimore: Williams & Wil- 
krns. 1936. (574 S.) 8°. 6.00.



1 7 3 4 G. A n a l y s k .  L a b o r a t o r i u m . 1937. I.

G. Analyse. Laboratorium.
Edward Hinks, Óffenlliche Analyliker und andere analylische Ghemiker. Kurzo 

Besprcchung der Tśitigkeit u. Probleme der cngl. analyt. Chomiker im Jahr 1936. 
(Choin. Age 35 . 548—49. 26/12. 1936. Publish Analyst for the County of Surrey.) B e h k .

W. R. Smythe, Ein regelbares Vakuumvęntil. In ein NoNEX-Glasrohr, das in der 
Mitte oino bauchigo Erweiterung hat, ist koaxial oine unglasicrtc Porzellancapillaro 
von 0,8 mm innerem u. 1,5 mm auBorom Durchmesser eingesehmolzcn. Das senkrccht 
stehende Glasrohr tragt oben einen Stutzen, an den das GasvorratsgefiiB angcschlossen 
werden kann. Mit seinem unteren Ende taucht das Rohr in cin Hg-VorratsgefiiB. 
Die bauchigo Erweiterung ist tubuliert u. kann m it dcm Vakuumsyst. verbundcn 
werden. Wenn dio Hg-Saule das ganze Capillarrohr ausfiillt u. auBerdem dariiber in 
dem Ansatz steht, kann koin Gas in die bauchige Erweiterung gelangen. Sobald aber 
ein Stiick des Capillarrohres freiliegt, beginnt die Diffusion des Gases durch dio Por- 
zollanoapillaro in dio bauchigo Erweiterung. Je  weiter man den Hg-Spiegel senkt, 
um so kiiraer ist der Diffusionsweg, um so gróBer dio pro Zciteinheit diffundierende 
Gasmenge. Die Anordnung hat den Vorteil, daB keino frcion Hg-Oberfliichen u. keino 
Fette m it dem Yakuum in Beruhrung stehen. (Bev. sci. Instruments [N. S.] 7. 435. 
Nov. 1936. Pasadena, Calif., USA, Calif. Inst. Techn. Norman. Bridgo Labor. 
Physics.) W in k l e r .

F. Trombe, Dic. Messung hoher Temperaluren. Allgemeine Obersicht iiber dic 
wichtigsten physikal. App. zur Messung von Tempp. bis uber 3000°. Ausfiihrliche 
Erlauterungen u. Abbildungen im Original. (Documentat. sci. 5. 147—51. 178—82. 
209—13. 245—50. 1936.) E c k s t e in .

M. L. Winokur, Einfacher Ban von Laboratoriumskryptolófen. Ein einfacher, 
hauptsachlich zur S-Bcst. in Stahl, GuBeiscn u. Eisenlegierungen benutzter Kryptol- 
ofen fiir Laborr. wird beschrieben; der Widerstand betragt im kalten Zustand 3,0 bis
з,3 Ohm, bei 1350° 0,9—1,2 Ohm; Stromverbrauch 25 Ampere. (Betriebs-Lab. [russ.:
Sawodskaja Laboratorija] 5. 679—81. Mai 1936. Metallurg. Labor. cl. Lenin-Bohrcn- 
fabrik.) V. FUNEli.

S. F. Skorbilin, Fliissigkeitsmengenmesser. Beselireibung eines fiir die Starke- 
industrie konstruierten aus zwei sich nacheinander fiillenden u. entleerendcn Behaltcm 
bestehenden Fl.-Messers. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 678—79. 
Mai 1936.) V. FuNER.

K. W assiliew, Ein thennoelektriacher Luftstromungsmećser. Vf. bcschreibt ein 
Instrument, das dio Messung der Geschwindigkeit einer Luftstromung gestattet. Ein 
geheizter Draht wird in den zu messenden Luftstrom gebracht, auBerdem befindet 
sieh in Verb. m it ihm dio eine Lotstelle eines Thcrmoelomentes, dessen andero Lotatelle 
mit einem massiven Metallk6i'per verbunden ist, der sich cbenfalls im Luftstrom u. 
damit auf dessen Temp. befindet. Zur Best. der Luftgeschwindigkeit wird dic Temp. 
des gegliihten Drahtes ga!vanometr. gemessen. Vf. bringt einige theoret. Betrach- 
tungen zu dom Gerat, auBerdem werden einige prakt. Gesichtspunkte angedeutet. 
(Techn. Physics USSR 3. 893—904. 1936. Leningrad, Res. Inst. of Motrology.) B e u ss e .

Julian M. Sturtevant, Eine Spindel zur Isolierung von Drdhlen. Beschreibung
и. Abbildung. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 341. 15/9. 1936. New Haven
Conn., Yalo Univ.) ECKSTEIN.

W. Borkenstein. Ober cin nmes Elektrolysenslaliv. Ausfuhrliche Beschreibung u. 
u. Abb. des Stativs fiir Elcktrolysc ohne Riihrer, das den Vorzug hat, vollig gegen 
Korrosion geschiitzt zu sein. (Z. analyt. Chem. 106 . 427—29. 1936.) E c k st e in .

J. S. Schur und R. I. Jaanus, Eine ballisiische Apparatur zur Priifung yon 
schwachmagnetischen Materialien und die Gebrauchsanweisung zur Messung mit diescr 
Apparatur. Beschreibung einer empfindlichen App. zur Priifung schwachmagnet. 
Materialien, die ihre prakt. Anwendung zur Best. von im Elektrokorund sehr un- 
erwunschten Beimengungen an Ferrosilicium gefunden hat. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 5. 621— 24. Mai 1936.) V. FuNKK-

Walter Jung, Immersionspyknometer. Es wird ein Pyknometer beschrieben, das 
mit einer Aufhangcóse verschen ist u. in einer Fl. hangend gcwogen werden kann. 
Einige mit keram. Pulvern erhaltene D.-Wcrte sind wiedergegeben. (J. Indian cheiu. 
Soc. 13. 136—37. Febr. 1936.) SKALIKS.

L. S. Schmuschkowitsch, Ein Mikroskop fiir  die glcichzeitige Untersuchwng # »  
den Yerghich von zwei Oberflachen. Beschreibung eines Mikroskopes der deutsekeu
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Firma B usch  zur gloiohzeitigen Beobachtung der Oborfliichen von zwei Gogenstandon 
in Ausfiihrung m it 2 Objektiven u. 1 Okulir. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 1257. 1935.) H o c h s te in .

Wilhelm Maier, BriUanz geschliffener Eddstcine. Eingangs dofiniert Vf. die 
AuBen-, Innen-, Streu- u. Scintillationsbrillanz. Dio AuBenbrillanz ist bedingt durch 
die Politurgtito u. dic Lichtbrcchung. Die Innenbrillanz kommt durch die Reflcxion 
an den der Lichtrjuelle abgewandten Facetten zustande, die das eingedningene Lieht 
(oft auch erst nach mehrfachen inneren Reflexionen) wiedor ans dem Stein heraus- 
treton lassen. .Te groBer der Brcchungsindex, um so zahlreieher die Innenreflexionen. 
Die Streubrillanz ist ident. mit dom Feucr. Dio Scintillationsbrillanz oder das Funkcln 
hangt vor allom von der Zahl der Facotten ab. Aus den FRESNELBchcn Formoln be- 
reehnet Vf. fiir don Diamanton dic Anderungen in der Intensitiit des reflektiorten 
Liehtes fiir solches, das in u. solches, das senkreelit zur Einfallsobeno polarisiert ist 
in Abhangigkeit vom Einfallswinkel. Zur Priifung der Brillanz wurden Roflexions- 
diagramme aufgenommen. Zu diesem Zweek wurde der Stein in dio Aehsc eines zylindr. 
Schirmes gesetzt u. senkreoht zur Zylindcrachso von einem 1’arallelstrahlcnbundel 
beleuchtct. Auch bei farblosen Steincn konnte dio AuBen- u. Innenroflexion gotrennt 
werden, nachdem der Stein m it fluoreseierenden Stoffen bestrichen wurde. Das Modeli 
des Sterns von ESTE u. ein Treppenschliff wurden genauer untersucht. Hiorbci 
wurden fiir die D. der AuBen- u. Innenrefloxion Formeln aufgcstellt. Um don Verlauf 
eines einzclnen Strahles u. des gesamten Strahlcnbundcls sichtbar zu maehen, in das 
ein Parallelstrahlenbiindel vom Stein aufgespalten wird, wurde der Stein in einer 
Rauchkammer photographiert. Derartige Aufnahmen u. Photoreflexionsdiagramme 
sind wiedergegeben worden. Vf. diskutiert dann die yersehied. Prismenformen mit 
u. ohne innere Reflexion unter dem Gesiehtspunkt der spektralen Zorlogung. Fiir 
die Hohe der Streubrillanz ist die Strahlonweglangc innerhalb des Steines maBgebend. 
Fiir drei versehied. Brillantschliffe u. eine Iiosette wurde bei gleiehem Rondisten- 
umfang das Vol., der Strahlenverlust, die fiir die Streubrillanz wesontlicho Strahlcn- 
wcglange u. der Prismcnwinkel vergliehen. (Neues Jb. Minerał., Geol., Paliiont. Abt. A
71. Beil.-Bd. 458— 91. 1936. Miinchen.) W in k l e r .

H. KreJft und F. Rossler, Slrahlungsmesaungen im Ultraviole.lt mit der Sperr- 
schichtzelle. Es wird die spektrale Einpfindlichkeit der So-Sporrsehiehtzello fiir den 
Bereieh 7500—2400 A mitgeteilt. Weiter werden einige kombinierte Glas- u. Fl.-Filter 
zur Isolierung von 4 mogliehst schmalen UV-Spektralbercichen angegebon. SchlieBlich 
wird ein handliches MeBgerat besehrieben, das dio Zoile u. die notigen Filter auf Ideinein 
Raum zusammengebaut enthalt. (Z. teehn. Physik 17. 479—81. 1936. Berlin, Studien- 
ges. elektr. Beleucht. m. b. H.) WINKLER.

W. R. C. Coode-Adams, Fluorescenz unter dem EinfluP von ultrafiolet/cm Lichl. 
Einige prakt. Anwcndungen der Fluoreseenzanalyse werden angefiihrt. (Faraday 
House ,J. 17. 24—25. 1936.) KUTZELNIGG.

L. M. Łabaune, Uber den Ramaneffekt und seine Amuendungen in der Analyse. 
Uber die Entstehung der mol. Lichtzerstreuung (Tyndalleffekt), iiber Fluorescenz u. 
iiber den Ramaneffekt. (Rev. Marques Parfum. Savonn. 14 . 43—44, 1936.) Eu. Mu.

L. M. Łabaune, Bemcrkungen uber den Ramaneffekt und seine Anwendungen in 
der Analyse. (Vgl. vorst. Ref.) Kurze, elementare theoret. Erklarung des Raman- 
effektes, Beschreibung der Vers.-Technik u. der Anwendungsmoglichkeiten des Raman- 
effektes in der Analyse organ. Verbb. sowie der Grenzen der Methode. (Rev. Marques 
Parfum. Savonn. 14 . 94—-95. April 1936.) EuGEN MULLER.

A. Klihl, Die pliysikalische Definition der subjcktiven Helligkeit und der unbunten 
tarben. Dio physikal. Definition der Helligkeit auf Grund der Leuchtdichtc des Objekts 
c-H == log B  hat nur eine beschrankte Giiltigkeit. Die Helligkeit des Umfeldes be- 
einfluBt den Helligkeitsoindruck des MeBfeldes erheblich, was im W e b e r -Fe c h n e r - 
schen Gesetz nicht berucksichtigt wird. Umgibt man von zwei Grauleitern, dereń Folder 
wahlweise dieselbe Leuchtdiehte haben, die eine m it einem helion u. dic andero mit 
einem dunklen Umfeld, dann liegt der starkste Kontrast benachbartor Stufcn bei 
hellem Umfeld am hellen, bei dunklein Umfeld am dunklen Endo der Grauleiter. Auch 
diese Erseheinungen lassen sich dem WEBEK-FECHNERschon Gesetz nicht einglicdern, 
da dieses einen konstanten Faktor c fiihrt. Auch die Farbę wird durch die Lcuchtdichte 
des Umfeldes beeinfluBt. Wenn alle quantitativen Beobachtungsdaton in ein Koordi- 
nateMystem eingetragen werden, mit den Logarithmen der Umfeld leuchtdichtc ais 
Abscissen u. den Logarithmen der Feldleuchtdichte ais Ordinaten, so lassen sich Be-
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ziehungen herleiten, die fiir das Gebiet der unbunten Farben deu allgemoinsten Aus- 
dmok fiir die subjektivo Helligkeit eines beliebig groBen u. beliebig leuchtenden Feldes 
in einem ausgedehnten beliebig leuchtenden Umfeld u. den numer. W ert der Farbę 
des Feldes in der SchwarzweiBroilie darstellen. (Z. techn. Physik 17. 439—41; Physik. 
Z. 37. 865—67. 1936. Jena, Univ.-Anst. Mikroskopio angew. Optik.) W in k l e r .

Alva W. Smith, Herman Newhouse und Paul Drakę, Die Sperrschichtphotozelle 
in der photoelektrischen Photometrie. Yff. arbeiteten mit weiBem Licht u. einer Cu20- 
Zelle. Zuniichst wurde festgestcllt, daB die Stromausbeute der Zelle der Lichtintensitat 
proportional; die Photospannung der Lichtintensitat dagegen nicht proportional ist. 
In  einem zweiten Yers. wurde ein schmales, (0,51 qcm) weiBes, linear polarisiertes 
Lichtstrahlenbiindel auf die Zelle geleitet, auBerdem wurde der Einfallswinkel des 
Bundels meBbar verandert. Fiir gewóhnlichcs u. fur senkrecht u. parallel zur Einfalls- 
cbenc schwingendes Licht wurde die Abhangigkeit der Stromausbeute vom Einfalls- 
winkel festgestellt. Es zeigto sich, daB bei sehiefem Einfall Unterschiede bis zu 30% 
in der Stromausbeute fiir zwei verschied. Schwingungsrichtungen des einfallenden 
linear polarisierten Bundels konstanter Intensitat auftreten kónnen. (Rev. sci. In
struments [N. S.] 7. 433—34. Nov. 1936. Columbus, Ohio, USA, Ohio State Univ., 
Mendenhall Labor. Physics.) WINKLER.

Isaac M. Diller, Ein photoelektrisehes Colorimejer. Vf. bildet die Lichtquelle in 
dic Mitte der die zu untersuchende FI. enthaltenden Kiivette ab. Die Photozelle ist 
in einem solchen Abstand hinter der Kiivette angeordnet, daB das nach dem Austritt 
aus der Kiivotte diyergierende Bundel die ganze Flachę der Sperrschichtzelle ausfiillt. 
Vf. erreieht hierdurch eine groBere Beleuchtungsst&rke auf der Zelle, so daB ein un- 
empfindlicheres Milliampcremeter benutzt werden kann, was sonsfc wegen der geringen 
Blauempfindliehkeit der Photozelle nur schlecht moglich ist. Allerdings bezahlt Vf. 
diese Vorteile damit, daB er eino definierto Strahlenweglange in der FI. aufgibt. Ais 
Lichtfilter werden CORNING-Filtor verwendet. Einige Anwendungsbeispiele sind 
genannt worden. (J. biol. Chemistry 115- 315—22. Aug. 1936. New York, U. S. A., 
New York Univ., College Med., Dep. Preventive Med.) WINKLER.

B. A. Ssosnowski, Photocolorimeter in der Praxis der Laboralorien von melallur- 
gischcn Werken. Besprechung der positiven Ergebnisso iiber die Verss. zur Anwcndung 
von Photoeolorimetern zur titrimetr. Best. yon Mn; auch die titrimetr. Best. von P 
u. Cr kami unter der Anwendung des Photocolorimeters m it sehr bober Genauigkcit 
durchgefiihrt werden. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 672—74. 
Mai 1936.) V. FuNER.

J. Gueron, Der pil- Wert des reinen Wassers. (Vgl. LASSIEUR, C. 1936. II. 823, 
C l i Q u e t - P l e y e l ,  C. 1936. I. 4332. 1936. II . 137.) Goschichtliche Obersicht iiber 
die wichtigsten Arbeiten betreffend pH-Wert des reinen Wassers. Vf. vertritt die An- 
sicht, daB der pH-Wert des reinen W. bei 25° =  7,0. (Documentat. sci. 5. 229—32. 
Sept./Okt. 1936.) EcKSTEiN.

A. T. Williamson und W. G. Oakes, Die pn-Werte einiger alkalisclier Produkte. 
Tabellar. Zusammenstellung yerschied. meist 0,2°/oig. alkal. Lsgg. u. ihrer ph-Werte 
bei 20°. Untersucht wurden Lsgg., wie sie in der Textilindustrie u. in Waschereien 
benutzt werden, z. B. NaOH, Na^SiO;,-5 H20 , Na3P 0 4 -12 HaO, Na2C03 u. NaHCO?. 
Dio Unterss. wurden meist mit der schwingenden IL-Elektrode, nur’ bei NaHC03 mit 
einer geeiehten Sb-Elektrode ausgefiihrt. (J. Textile Inst. 27. Trans. 197—98. Juli 
1936. Northwich, Imp. Chem. Ind.) ECKSTEIN.

A. T. Williamson und w . G. Oakes, Die Bestimmung der ps-Werte mit der 
Wa-sserstofJ- und der Ajitimonelektrode. Ausfuhrliche Beschreibung u. Abbildungen der 
„schwingenden11 H3- u. der Sb-Elektrode. Ais Vergleichselektrodo dient in beiden 
Fallen die HgCl-Elektrodo. Mit der H3-Elektrode lassen sich nach der 1. H2-Sattigung 
bis zu 20 Unterss./Stde. ausfiihren. Bei der Sb-Elektrode ist ein Einfl. der Salzfehler 
ausgeschlossen. Die Einw. versehied. Pufferlsgg. wird besprochen. Einzelheiten im 
Original. (J. Textile Inst. 27. Trans. 199—203. Juli 1936. Northwich, Imp. Chem. 
Ind.) ECKSTEIN-

J. V. Dubsky und A. Langer, Zwei neue Universalindicatoren. 1. Fiir das saure 
Gebiet empfehlen Vff. eine Lsg. von 0,035 Thymolsulfophihalein, 0,020 g Tropdolin 00,
0,010 g Tetrabromphenolsulfoplithalein, 0,030 g Bromkresolgrun u. 0,040 g Bromkresol- 
purpur in 100 cem 50%ig. Alkohol. Dor Farbiibergang ist der folgende: pn == ■*: 
zinnoberrot, 2: orangegelb, 3: gummiguttgelb, 4: gelbgriin, 5: griin, 6 : grunblau, 
7: violett (ultramarin). 2. Fur das bas. Gebiet: Lsg. von 0,035 g Neutralrot, 0,015 g
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ThymolsulfophłJmlein, 0,025 g Thymólphthalein, 0,100 g Nitramin u. 0,060 g m-Nitro- 
phenol in 100 ccm 50°/oig. Alkohol. Die Farbiibergange sind boi pH =  7: zinnoberrot, 
8: ockergelb, 9: gelbgrau, 10: sehmutzig graugriin, 11: graublau, 12: grauyiolett, 
13: braunyiolett. Der 1. Indicator ist besonders fiir pH-Best. von Na-Salzlsgg. der 
Pyrophosphorsaure H4P 20 , geeignet. Der 2. Indicator ist nach etwa 6 Monaten ungenau. 
Zur schnellen Entscheidung, wolcher der beiden Indicatoren zu yerwenden ist, dient 
am besten Thymolsulfophthalein, das Bich im sauren Gebiet rot oder gelb, im alkal. 
griin oder blau fiirbt. (Z. analyt. Chem. 107 . 187—91. Chem. Obzor 11 . 29—30. 
1936. Brlinn [Brno], Masaryk-Univ.) E c k s t e in .

N. D. Michaiłów, Calorimeter der Fabrik „ Teplopribor“. Beschreibung eines 
nouen registrierenden Calorimeters (mit W.-Kreislauf) zur Best. des Heizwertes ver- 
schied. Industriegase. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 1132—34. 
Sept. 1936.) v. F u n e r .

K. S. Jewstropjew, Ober das Diphenylmethancalorimeler. Ais Ursache aller 
Mangel des yon SCHTSCHUKAREW, KRIWOBABKO u .  SCHTSCHUKAREWA (C. 19 3 5 . I. 
1902) beschriebenen Diphenylmethancalorimcters wird dio Ggw. des in fester u. fl. 
Phase yerschied. gut losl. Gases erkamit. Die Fiillung des Calorimeters unter Ver- 
meidung dieses Fehlers (Entgasen des Diphenylmethans) wird besehrieben. (J. physik. 
Chem. [russ.: Shumal fisitscheskoi Chimii] 8 . 130—33. Juli 1936. Techn. Abteil. d.
Akademio d. Wissensch. d. USSR.) V. F u n e r .

P. S. Burbo und I. P. Ischkin, Die Anałyse der Gasgcmische nach der Meihode 
der Dichlebestimmung mit Hilfe der Oaswaage. Die von P o llitzer  (C. 1924. II. 865) 
beschriebene KRELLsche Meth. der Gasdichtebest. durch Abwiegen zweier Gassaulen 
verschied. D. aber gleicher Hóhe (ein Gas bekanntcr D.) mit Hilfe von sehr empfindlichem 
Differentialmanometer wird besehrieben; die App., die theoret. Grundlagen u. einigo 
Beispiele der prakt. Anwendung werden besprochen. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 5. 1073—78. Sept. 1936. Labor. d. Autogenfabrik.) v. F u n e r .

a) E le m e n te  u n d  a n o rg a n isch e  V erb in d u n g en .
J. Gordon Pearson, Mikroanalyse. II. Beslimmungsmethodm fiir seltene und 

hiiufig rorkmnmende Mełalle. (I. ygl. C. 1 9 3 6 . 11. 3153.) Die friiher gegebene Cbersicht 
iiber bekannte Mikrobest.-Yerff. wird fur die Metalle Mn, Li, Tl, Ta, Nb, Ti, Th, W, 
Au, Ce, Co, As, Cu", Cu u. fiir Formaldehyd, W., Nitrito u. Fluoride erganzt. (Chem. 
Engng. Min. Rey. 2 8 . 151—54. 8/2. 1936. Melbourne, Technical College.) WOEOKEŁ.

Donald A. Biddle, Die Wiexlergevńnnung von Chloroform aus gebrauchten Diłhizon- 
losungen. Nach Entfernung der wss. Schicht wird mit 5— 10 Vol.-% H 2S0., bis zur 
Farblosigkeit ausgeschiittelt, dann mit CaO behandelt, uber CaO dest. u. schlieBlicli 
mit 1—1,5 Yol.-% A. yersetzt. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 99. 1936. Cleyeland 
[Ohio].) " ' Gktmme.

Landon A. Sarver, ReaMionsgruppen in organischen Beagenzien und ilire An- 
wendung in der anorganischen Anałyse. Ubersicht iiber die Verwendung solcher organ. 
Verbb. in der Anałyse, die eine Imino- (=N H ), Oxim- (—NOH), Oxy- (—OH) 
oder Mercapto (—SH) Gruppe besitzen. Beispiele, Struktur der metallorgan. Verbb., 
sowie die Rk.-Mechanismen im Original. (J. chem. Educat. 13. 511—14. Nov. 1936. 
Minneapolis, Uniy. of Minnesota.) E c k s t e in .

Hermann Eichler, Ein qualitativer Analysengang auf Kationen ohne Anwendung 
wn Schwefelwassersłoff und Sulfiden. In  der 1. Gruppe werden durch LSsen oder Ab- 
nuichen der Probe m it H N 03 Sb u. Sn gofallt; durch Ansauern des Filtratu mit HC1 
crhalt man dio 2. Gmppe: Hg', Pb u. Ag. In  einem Teil des Filtrats hiervon werden 
die Erdalkalien ais Sulfate gefallt u. dami die Alkalien (3. Gruppe) in bekanntcr Weise 
ermittelt. Durch Fallen mit NH3 u. NH4C1 erhalt man einen Nd., der in HC1 gelost, 
mit NaOH u. Br-W. oder H20 2 behandelt, einen Nd. von Fe, Mn, Bi u. Hg" (Gruppe 4a) 
u. ein Filtrat ergibt, das Al, Ćr04"  u. etwas Sn u. Sb (Gruppe 4b) enthiilt. Im F iltrat 
der NH3- u .  NH.jCl-Fallung bleibt die 5. Gruppe. Nach Ans&uem u. Fallen mit NaOH 
erhalt maił daraus einen Nd. (5a) von Ni, Co, Cu, Cd (eytl. Mg, Ba u. Sr) u. ein F iltrat 
(5b), das As04" ', Zn, Ba, Ca, Sr, Mg u. Li enth&lt. Ober weitere Einzelheiten, Tren- 
iiungcn, Nachweise u. Einreihung seltener Elemente ygl. Original. (Osterr. Chemiker- 
Ztg. [N. F.] 39 . 185—87. 1/12. 1936. Sternberg, Mahren.) E c k s t e in .

Andre Kling und Maurice Claraz, Schnellbestimmung des Sauerstoffs in  Oasen. 
Ais Reagens dient eine Lsg. von 2 g MOHRSchem Salz, 20 g Weinsaure u. etwas Me- 
thylenblau auf ] Liter. Das 0 2-haltige Gas «rird durch 5 ceni dieser Lsg., yersetzt
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mit 5 ccm n. NaOH, geleitet (etwa 3—4 Blasen/Sek.). Im Augenblick der Blaufarbung 
stellt man die verbrauchte Gasmenge fest u. ermittelt dereń 0 2-Geh. aus einer empir. 
hergestellten Kurve. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 203- 319—21. 27/7. 1936.) Eck.

L. M. Iolsson, I. I. Strishewski und A. B. Bergelsson, Ober die Bestimnmng 
rem Acetyleitbeimiscliungen im fliissigen Sauersłoff. Vff. besehreiben eine Abanderung 
der C2H2-Best. nacb der Meth. von TSCHERNJAK u .  S t r is h e w s k i , die kurz darin 
besteht, daB 5 1 fl. 0 2 zuerst auf 100 ccm abgedampft werden, der Rest dann in einer 
App. so verdampft wird, daB die entstehenden Gase vollstandig in drei mit Glasfritten- 
rohren yersehenen Waschflasehen mit einer Lsg. aus 25 g frisch gefalltem H gJ2 u- 30 g 
K J  in 100 cem W. (ein Stiickehen Atzkali) gewaschen wird, der gebildete HgC2-Nd. 
filtriert, gewaschen (J'-frei), in 30 ccm H N 03 (1:3) unter ICochen gelost u. Hg mit
0,01-n. NH4CNS nach Y o lh a r d  titriert wird. Dauer einer Best. 40—45 Minuten. Er- 
fassungsgrenze 0,1 ccm C2H„ in 5 1 fl. 0 2; Genauigkeit 0,01 ccm C2H2. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboraterija] 5. 952—53. Aug. 1936. Labor. d. 1. Autogen- 
fabrik.) V. F u n e k .

Friedrich L. Hahn, Qmlitalive Reaklion auf Bromale. Vf. macht gegen die von 
KORENMAN (C. 1936 . I. 2149) zum Nachw'. von Bromaten benutzte Zerstorung yon 
Methylorange in HCl-saurer Lsg. den Einwand, daB die Rk. ais Oxydationsrk. imspezif. 
sei. Die Erkennung von Bromat konne sich nur auf den Nachw. von Br nach yorauf- 
gegangencr Red. des zu priifenden Stoffes griinden. Hierzu ist die vom Vf. (C. 1935.
II. 2705) empfohlene Lsg. von 0,1 g Fluorescein in 5 ccm ca. 0,1-n. NaOH, dio auf 
1000 ccm verd. wird, geeignet. Die Lsg. enthalt 100 y  Fluorescein/ccm. 1 ccm der zu 
priifenden Lsg. wird mit 0,1 ccm Fluorescein u. einer Spatelspitze fester Oxalsaure vei- 
setzt u. zum Sieden erhitzt. Bromatmengen bis herab zu 20 y  bewirken, beim Vgl. mit 
einer Blindprobe, eine Yerfarbung von Griingelb nach Braungelb. Bei Alkalisierung 
laBt sich die Erfassungsgrenze auf 10 y  Bromat herabdriieken. Diese im Verhaltnis 
zu dem erwiihnten Bromidnachw. (1. c.) geringe Empfindlichkeit, die beidiesem 0,1 y/cem 
betragt, ist darin begrundet, daB ein Teil des Bromats zu Bromid red. wird, das erst 
durch Oxydation reaktionsfahig gemacht werden kann; denn wenn das Rk.-Gemisch 
nach dem Erwarmen abgekiiklt u. mit 1—3 Tropfen einer %,-mol. Lsg. von Chloramin 
yersetzt u. alkal. gemacht wird, so lassen sich noch 2 y/ccm Bromat nachweisen. In
0,1 g KC103 lassen sieli auf diese Weise noch 10 y  K B r03 erkemien. Bei Verwendung der 
Probe fiir die Feststellung einer Verunreinigung des KBr durch K B r03 haftet ihr der 
Mangel an, daB sie zur Probe auf oxydierende Stoffe im allg. wird. Ein anderes w irksames 
Osydationsmittel kommt aber ais Verunrcinigung von KBr kaum in Frage. 1 g des zu 
priifenden KBr wird unter Zusatz von 2—5 y  Fluorescein unter Erhitzen in 1,2 ccm W. 
gelost, mit 1 Tropień verd. H.2S04 angesauert u. nach V2 Min. alkal. gemacht. 0,1’/  
Bromat ist siclier zu erkennen. (Mikrochemie 2 0  (N. F. 14). 236—38. 1936. Quito- 
Ecuador, Escuela Politćcnica.) WoECKEI..

Friedrich L. Hahn, Ein neues Prinzip der Absorption eon Oasen und Dampfen. — 
Bestimmung kleinśler Mengen flilchtiger Bromide. Das beschriebene, vom Vf. schon 
einmal (C. 1930 . I. 2454) benutzte Absorptionsprinzip besteht darin, daB dem Gasstrom 
ein leicht kondensierbares Losungsm. in Dampfform zugemischt wird, das bei der 
Kondensation den zu bestimmenden Stoff vollig mitniederschlagt. Es wurde in der vor- 
liegenden Arbeit fur die Best. kleinster Mengen Bromathyl in physiol. Substraten ver- 
wendet. Die zu untersuehendc Probe findet sieh in einem Wiigerohr, das durch eine 
ubergesehliffene, mit einem Luftzu- u. -ableitungsrohr yersehene Kappe yerschlossen 
ist. Das Halogenalkyl wird aus der erwarmten Probe durcli einen Luftstrom aus- 
getrieben, der aus einem Trichter zutropfehdes W. in kleinen Trópfchen m i t n i m i n t .  
Diese yerdampfen atu Anfang eines gliihenden Quarzrohres, in dem Br ais HBr ab- 
gespalten wird. In dem sich ansclilieBenden Kuhler wird der HBr von dem k o n d e n s i e r t e n  
W. aufgenommen u. kann nach dem vom Vf. (C. 1935 . II. 2705) angegebenen Verl. 
eolorimetr. bestimmt werden. Zur Prufung des Verf. wurden bekaiuite Mengen von 
Bromathyl organ. Substraten zugegeben u. abgetrieben. Bei Mengen von 5—100/ 
Bromid auf 0,5—1 g Blut oder Gehirn wurden immer 95—96% wiedergefunden, bei noch 
kleineren Mengen ca. 90%- Propyl- u. Isopropylbromid lassen sich in gleicher Weise 
bestimmen. (Mikrochemie 2 0  (N. F. 14). 239—43. 1936.) \V'OECKEL.

W. Paul, Ober einen neuen spektrographischen Nachweis des Fluors. Aus B le io s y d  
u. Borsaureanhydrid wurden kleine Becher mit dazu passenden Deckeln u. Gasein- 
leitungsrohren hergestellt. Zur Analyse wurden in einen solehen Becher einige Tropfen 
KOH gegeben u. in diesen das aus der Analysensubstanz durch Erhitzen mit H2S04
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u. (juarzsand sich entwickelnde SiF, eingeleitct u. iiydrolysiert. Bechcr, Deckel u. 
Einleitungsrohr werden dann getroelmet u. im Pt-Tiegel zusammengeschmolzen. Daa 
Silicat verteilt sich homogen in der Schmelze. AnschlieBend wird ein Teil der Schmelze 
verfimkt u. das Emissionsspcktrum des Funkens aufgenommen. Die Si-Linien lassen 
sich bis zu einem F-Geh. der Ausgangssubstanz yon 110—120 y  feststellen. (Angew. 
Clicm. 49. 901—02.12/12. 193G. Erlangen, Inst. pharmazeut. angew. Chem.) W in k l e r .

J. C. Gib lin und G. Chapman, Der Nachweis von Nitriten. Ais Reagens dient 
eine Lsg. von 1 g Dimethylanilin u. 1,5 g Sulfanilsdure in 100 ccm 0,5-n. HC1. Fiigt 
man 2 Tropfen der Reagenslsg. zu etwa 10 ccm der Probelsg., so erscheint bei An- 
wesenheit von KO./ Rotfiirbung. Bei sehr verd. Lsgg. tr i t t  dio Rotfarbung erst naeh 
mehreren Min. auf, z. B. naeh 10 Min. bei einer Konz. von 1:1 Million. Der Nach w. kann 
auch zur colorimetr. N 0 2'-Best. verwandt werden, wenn die Farbung in N e s z l e r - 
Rohren gegen Lsgg. bekannten N 0 2'-Geh. yergliehen wird. (Analyst 61. 686. Okt. 
1936. Worcester, Royal Grammar School.) EĆKSTEIN.

Gunner Jorgensen, i'ber Phosphorsaurebestimmungen durcli Wdgung des Molybddn- 
niederschlags. Vergleichende Unterss. des Vf. iiber das Verf. von Gr ash o lji (diln. Verf.) 
u. von Te r l e t  u . B r ia u  (franzos. Verf.), bzgl. dereń Einzelheiten auf das Original 
Yerwiesen werden muB, ergaben, daB sich das Verhaltnis P : Mo je nach den Arboits- 
bedingungen andert. Dadurch wird bei der franzos. Meth. 0,25—0,5 Triealciumphosphat 
?.u viel oder zu wenig gefundon. Empfehlenswert ist immer, dio Molybdatlsg. tropfeu- 
weise (aber nicht langer ais 2 Min.) zuzugeben. Das Verf. kann keine hóhero Gcnauigkeit 
ais 1: 100 beanspruchen. Das dan. Verf. ist fiir Futtermittel, Milch, Harn usw. hin- 
reichend genau, obgleich die P20 5-Werte bis 0,025 g zu hoch sind. (Z. analyt. Chem. 107. 
161—66. 1936. Koponhagen, V. Steins Labor.) E c k s t e in .

J. I. Fogelsson und N. W. Kalrnykow, Die Bestimmung von Arsen in Eisen- 
und Nichteisenlegierungen unter Anweiidung von Calciumhypophosphit. In der von 
Fa in ber g  u. GlNSBURG (C. 1934. I. 2318) ausgearbeiteten Meth. der As-Best. durch 
Red. von As-Verbb. m it Na2H P02 wird dieses Red.-Mittel durch CaHPO., ersetzt. 
Genaue Vorschrift zur Analyse von Sn, Babbitlegierungen, Cu, Bronzen u. Śtahl auf 
As wird gegeben. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 584—86. Mai 
1936. Zentrallabor. d. Stalin-Autofabrik.) V. F u n e r .

Laszló Szebelledy und Karoly Sik, Apomorphin ais lledozindicator bei der map- 
analytischen Bestimmung der Antimonite mit Kaliumbromat. Apomorphin kann ais 
roversibler Redoxindicator bei der maBanalyt. Best. der Antimonite mit K B r03 nach 
der Methode von Gy o r y  unter den angegebenen Vers.-Bedingungen (die Lsg. soli 
5% HC1 enthalten usw.) vorteilhaft angowendet werden. (Magyar Gyógyszeresztudo- 
manyi Tdrea.sag Ertesitoje [Ber. ung. ]>harmaz. Ges.] 12. 435—39. 15/11. 1936. Buda- 
pest, Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) SAILER.

W. K. Solotuchin, Ober die Bestimmung der Pottasche in der Aschc der Somien- 
blumen. Die Best. von Pottasche wird wie folgt ausgefiihrt: 1 g der Asehe werden mit 
150—200 ccm dest. W. innerhalb 10 Min. gekocht, abgekiihlt u. in einem 250-ccm-MeB- 
kolben bis zur Markę aufgefiillt; 100—150 ccm der Lsg. werden abfiltriert u. in 50-ccm- 
Proben K 2C03 mit 0,1-n. HC1 titriert. Die Resultate stimmen gut mit den Ergebnissen 
der erschopfenden Auslaugung mit nachfolgender Entfemung von gol. kohlensauren 
Ca-Salzen. (Chem. J . Ser. B. J. angew. Chein. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 552—54. 1936. Woronesh, Staatsuniy.) v . F u n e r .

M. Hegediis, U ber die Mikro- und Ualbmikrotrennung und Bestimmung des Natriums 
wid Kaliums. Vf. hat das Verf. yon S z e b e l l e d y  u. SCHICK (C. 1934. II. 1168) zum 
Mikro- u. Halbmikroverf. ausgearbeitet. Ais Losungsm. dient ein mit K J  gesatt. 
Gemisch von Isobutylalkohol u. A. (1: 1,5). Der KJ-Geh. muB natiirlich genau bekannt 
sein. Das bei 125° getrockncto u. feinst yerriebene K J  wird in das Fl.-Gemisch gestreut,

■ 10 Min. gut durchgeschiittelt u. in brauner Flascho aufbewalirt. Der KJ-Geh. der 
klaren Lsg. wird nach W in k l e r  bestimmt. Der eigentliche Analysengang, der aus- 
fiihrlich beschrioben wird, ist besonders fiir Silicatgesteine geeignet. (Z. analyt. Chem. 
107. 166—75. 1936. Budapest, Kgl. Ungar. Pazmany Pśter Univ.) E c k s t e in .

L. M. Iolsson, S. I. Dubowitzkaja und E. K. Graf, Uber die Schnellmethode 
der Bestimmung von Kieselsdure und Calciumoxyd in den Schlacken der Kupferschmelz- 
betriebe. 1 . Si0.2. Dic von B y t s c h k o w  u . I w a n o w a  (C. 1936. II . 3706) beschriebene 
Jieth. w rd auf Grund von ausgefiihrten Verss. wie folgt abgeandert: 0,5 g der fein 
gepulyerten Probe werden in einen Pt-Ticgel gebracht, mit 2/3 aus 4 g eines Gemisehes 
ilns wasserfreiem Borax u. KNaCOa (1: 4) gemischt u. mit dem Rest des Gemisehes
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uberschichtet; der Tiegol wird zuerst sckwach, dann stark erhitzt, die Selimelze ab- 
gekiihlt, Tiegel mit TJhrglaa bedeckt u. schnell 16 ccm konz. H N 03 (D. 1,42—1,40) zu- 
gegeben; nach Beendigung der sturm. Rk. werden durch Schwenken des Tiegels die an 
der Wand klebenden Schmelztropfen abgelóst, das Uhrglas abgenommen u. mit 15 ccm 
heiBer Gelatinelsg. (1: 500) abgespult; die umgeriihrte Lsg. wird sofort heiB durch ein 
mit heiBem W. angefeuchtetes Filter (Rotband) filtriert u. das Filter m it 150 ccm heiBer 
verd. HNO., (5: 100) u. darauf mit 100 ccm heiBem W. gowaschen; das nasse Filter 
wird in gewogencn Tiegel gebracht, auf dem Deckel der Muffel getrocknet, im vorderen 
Teil der offenen Muffel yerascht u. bei geschlossener Muffel 12 Min. bei hoher Temp. 
(800—900°) gegliiht; der im Exsiccator abgekuhlte Tiegel wird nach 10 Min. gewogen. 
Dauer der Best. GO Min.; Fehlergrenzen yon —0,5 bis +0,1% -

2. CaO. Zur Best. von CaO in alkal. Lsg. ohne vorherige Ausfiillung von Fe, Al 
u. Cu wird folgender Analysengang yorgeschlagen: das F iltrat der SiO,-Best. wird bis 
zum Kp. erhitzt, zur Fallung von Ba 10 ccm verd. H 2S04 (1: 10) u. zur Bindung yon 
Fe 25 ccm 20%ig. Na-Tartratlsg. zugegeben u. wieder zum Kp. erhitzt; darauf werden 
100 ccm heiBer 4%ig. (NH4)2C20 4-Lsg. u. NH3(UberschuB von25ccm) zugegeben, 15 Min. 
unter Reiben mit dem Glasstab warm stehen gelassen, filtriert u. das Filter oxalatfrci 
gewaschen; der Nd. wird darauf vom Filter abgespult, das Filter mchrmals mit heiBer 
verd. H2S04 (1: 10) u. heiBem W. gewaschen, dio Lsg. erwarmt u. boi ca. 70° mit 0,1-n. 
KMn04 titriert. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 1053—58. Sept. 
1936. Moskau, Zentr. Staatsinst. f. Nichteisenmetalle.) V. FUNER.

S. J. Fainberg und L. B. Fligelman, Bestimmung von Magnesium bei Gegen- 
icarl von Z ink mit Hilfe iton Oxycliinolin. Zur Best. yon Mg wird von Vff. folgende Meth. 
yorgeschlagen: das F iltrat vom Ca oder von den Sesquioxyden wird in einem 500 bis 
600-ccm-Erlenmeyerkolben mit 8 ccm 25%ig. Na„SO:1, 10 ccm 30%ig. NaOH-Lsg. u. 
23 ccm 30%ig. KCN-Lsg. yersetzt, auf 275—300 ccm verd., auf 60—70° erwiirmt u. in 
kleinen Portionen (1 ccm) unter Erwarmen 7—10 ccm l,5%ig. essigsaurer Oxychinolin- 
Isg. zugegeben, stark (1—2 Min.) durchgeschiittelt u. 25—20 Min. auf dem W.-Bad er
warmt; der koagulierte Nd. wird filtriert u. der Kolben u. Nd. mit heiBer l% ig. NaOH- 
Lsg. 5—6-mal gewaschen; beim Fallen in Ggw. von Ca muB der Nd. umgefallt werden; 
der gewaschene Oxychinolatnd. wird vom Filter in den Kolben mit heiBem W. ab
gespult, das Filter mit 25 ccm warmer (70—80°) verd. HC1 (1:1) u. 2—3-mal mit heiBem 
W. gewaschen, die Lsg. auf 120—150 ccm verd., mit 1—2 Tropfen Methylorange yer
setzt u. mit 0,1-n. Bromatlsg. bis zur Entfarbung der Lsg. titriert; der BromatuberschuB 
wird darauf jodometr. bestimmt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5- 
942—45. Aug. 1936. Zentralanalyt. Labor. d. Staatsinst. f. NE.-Metalle.) v . Funek.

A. R. Striganow, Die Meth wie, zur Spektralanalyse von Silumin. (Ygl. C. 1936-
I. 3724.) Die in yorheriger Arbeit beschricbene Meth. der quantitativen Spektral- 
analyse von reinem Aluminium wird auf die Analyse von Silumin angewandt u. genau 
die App. u. die Arbeitsweise beschrieben. Dio Genauigkeit der Best. fiir einzelne Kompo- 
nenten betragt 7—10% des absol. Geh.; m it dieser Genauigkeit kónnen die Elemente 
in folgenden Konz.-Grenzen bestimmt werden: Mg 0,1—0,8%; Fe 0,1—0,85%; Co 0,1 
bis 1,0%; Cu 0,1—1,0%; Si 8,0—11,0%; auBerdem kónnen noch Bi, Zn, Sb, Ti u. Ca 
qualitativ naehgewiesen werden. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5- 
614— 20. Mai 1936. Moskau, Metallbearbeitungsfabrik.) V. FuNER.

Yoshiji Otsuka, Die Bestimmung der freien Saure in Aluminiwmsulfat. 1. Dic 
Krysiallisationsmethode. Die Ungenauigkeit des Verf. beruht einmal auf der therm. 
Zera. des zur Bldg. von NH4-Alaun yerwandten (NH4)2S04 u. dann auf der Lóslichkeit 
des A12(S04)3 in Alkohol. Die therm. Zers. liiBt sich. durch Zusatz yon 5 ccm 0,2-n. 
H2S04 zu der gleichen Menge gesatt. (NH4)2S04-Lsg. auf ein MindestmaB reduzieren. 
Auf dieselbe Woise wird auch dio Lóslichkeit des A12(S04)3 in A. auf zu yemachlassigende 
Werte herabgesetzt. 2. Die Extraliion.s-methode. Vf. schlagt folgendes Arbeitsyerf. vor: 1
0,5 g der Probe werden mit 5 ccm 95%ig. A. innig verrieben, filtriert, Mórser u. Buck- 
stand mit 50 ccm A. gewaschen u. das F iltrat +  Waschwasser mit 0,1-n. KOH titriert 
(Methylrot!). Nach 1—3 Stdn. filtriert man Al(OH)3 ab u. bestimmt Al gewiehts- 
analytiseh. Die freie Sauro wird aus derDifferenz desTiters u. der zur Al(OH)3-FiiUung 
benótigten ccm KOH ermittelt. Tabellar. Zusammenstellung der Verss. u. Beleg- 
analysen im Original. (J. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.J 39. 113B—116B. Marz 
1936. Osaka, Imperial Uniy. [Nach engl. Ausz. ref.]) ECKSTEIN.

Th. I. Pirtea. Die TMnthanbeslimmung mit Hilfe von o-Oxychinolin. 10—20 ccm 
der Lsg., die La(N03)3- 6 H20  enthalt, werden mit 40 ccm W. verd., bis nahe zum Sieden
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erhitzt, m it 5 ccm 2-n. Essigsaure u. einem OberschuB alkoh. 3%ig. Oxinlsg. versetzt. 
Dann laBt man 10%ig. NH3 tropfenweise im t)berschuB zuflieBen u. filtriert nach 1 Stde. 
durch Glasfiltertiegel, wascht m it warmem W. aus u. trocknet bei 130°. Faktor fiir 
La == 0,2433. Die La-Best. kann auch maBanalyt. nach Lósen des Nd. in HC1 bromo- 
metr. nach B e r g  ausgefiihrt werden. (Z. analyt. Chem. 107. 191—93. 1936. Bukarest,
U n iv .)  E C K S T E I N .

J. V. Karjakin und w. N. Winogradoff, Ober die Anwendung von Berechnungen 
und nomographischen Methoden fiir die indirekte Analyse von Gemischen. I . Gemische 
rnn Eisenoxyden mit metallischem Eisen. Ableitung mehrercr Gleichungen, aus denen 
sich unter Zugrundelegung der m it KMn04 bestimmton, bekannten Gesamt-Fe- oder 
FeO-Menge der Geh. an Fe, FeO, Fe20 3 u. Fe30 4 errechnen laBt. AuBerdem wird die Aus- 
wertung eines auf diesen Gleichungen entwickelten Nomogramms (Abb. im Original) erlau- 
tert. (Z. analyt. Chem. 107.181—86.1936. Jekaterinburg [Swerdlowsk], UdSSR.) Eck.

Pierre Gilard, Leon Dubrul und Franęois Jamar, Die Bestimmung von Eisen in 
Sand auf spektrographischem Wege. Vff. sehildem kurz den Gang der Analyse auf 
nassem, chem. Wege: AufschluB m it HjF» oder K 2C03 u. NaC03, titrimetr. Fe-Bcst. 
mit KjCtjO, u. mit KMn04, colorimetr. Best. m it KSCN, grayimetr. Best. nach der 
Fallung ais Sulfid in ammoniakal. Weinsaurelósung. Die eigenenen spektralanalyt. 
Unterss. wurden mit Bogenanregung durchgefuhrt. Ais Elektroden dienten Cu-Stabe 
von 6 mm Durchmcsser. Eine Probe des Sandes wurde auf dio untere Elektrodo, die 
Anodę gebracht. Die Bogenlange betrug 3 mm, die Stromstarke 4 Ampere. Die Bogen- 
flamme stand etwa im Brennpunkt eines Quarzkondensors ( /  =  200 mm); zwisehen 
dem Kondensor u. dem Spalt des H il g e r  E 2-Spektrographen wurdo ein rotierender 
Stufensektor gestellt. Die Schwicrigkoit der quantitativen Auswertung ist vor allem 
durch die geringe Zahl der Si-Linien bedingt. Ais Analysenlinien bonutzten Vff.:
Si 2631,29; 2970,35; 2987,65; 2881,59; 3905,53 u. 4102,95 A. In  einer Analysentafel 
sind fiir 4 Linienpaaro die Intensitatsverhaltnisso fiir Eisengohh. zwisehen 0,1 u. 5% 
angegeben. (Verro Silicates ind. 7. 414—17. 15/12. 1936. Labor. Cristalleries du Val 
St.-Lambert.) W in k l e r .

Walter A. Hynes, Michael G. Malko und Leo K. Yanowski, Die Bestimmung 
des Ferrocyanids mit Luteoammincoballichlorid. 0,1—0,2g des Ferroeyanids werden in 
15—20 ccm W. gelóst u. m it 0,15-mol. Luteoaminincobaltichloridlsg. bis zur vollstandigen 
Fallung vorsotzt. Den Nd. filtriert man durch einen vorgewogenen GOOCH-Tiegel, 
wascht m it Eiswasser bis eben zum Verschwinden der Farbung, nicht langer, trocknet 
ihn bei 100—110° u. glulit anfangs vorsiehtig, dann kraftig. Cr04", Cr20 7" u. Vanadate 
storen. Analysendauer etwa 25 lÓnuten. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 356—57. 
15/9. 1936. New York, Fordham Univ.) ECKSTEIN.

O. Tomićek und M. K. Hubrovd, Argentometrische Studien. IV. Die Bestimmung 
des Ferricyanids. (IH. vgl. C. 1930.1.3216.) Dio [Fe(CN)0]"'-T itration mit AgN03 auf 
potentiometr. Wege ist in neutraler, schwach salpeter- oder schwefelsaurer Lsg. oder in 
verd. alkoh. Lsg. m it einer Genauigkeit von ±0 ,2%  móglich. Na, K, Ca, Sr, Ba, Al, 
Pb usw. yermindem die Ergebnisso. GroBe Mongen Cl' oder Nitroprussidsalze stóren; 
dagegen kónnen Ferricyanid u. CNS' direkt nebenoinander bestimmt werden. Das 
Lóslichkeitsprod. fiir [Ag]3-[Fe(CN)e] wurde zu 8,4-10-19  festgestellt. (Coli. Trav. 
chim. Tehćcosloyaąuie 8. 293—305. Juli 1936. Prag, Karls-Univ.) ECKSTEIN.

J. J. Lurje und W. F. Nekljutina, Die Bestimmung von Zink in metallischem 
Cadmium. Dio von I s b e l l  (C. 1932. II. 2341) beschriebeno Meth. der Zn-Best. -wird 
auf Grund eingehender Naohpriifung abgelehnt u. folgende Meth. ausgearbeitet: 10 g 
metali. Cd werden in 120 ccm HC1 (1: 3) unter zweimaligem Zusatz von 2—3 ccm 
HNO, (D. 1,4) gelóst, 4 g Al-Folie oder -Spane zugegeben, nach 20 Min. nochmals 
1 g Al zugegeben, umgoriihrt u. nach weiteren 10-—20 Blin. das letzto g Al zugesetzt; 
<̂ as uberschiissige Al u. das ausgefallene Cd wird darauf durch gewóhnliche W atte 
filtriert, mit 2%ig. HCl-Lsg. gewaschen, das F iltrat mit 15—20 ccm H 2S04 (D. 1,84) ver- 
setzt u. bis zum Auftreten von S 03-Dampfon eingedampft. Nach dem Abkuhlen werden 
150—200 ccm W., 4—5 g Citronen- oder Weinsiiure zugegeben, mit NH3 gegen Methyl- 
orange neutralisiert u. m it H 2S04 so angesauert, daB 100 ccm der Lsg. 5 ccm freier 
Saure enthalten; darauf wird H2S durchgeleitet u. CdS abfiltriert; das F iltrat wird mit 
*H3 neutralisiert, mit Essigsaure oder Ameisensaure (5 ccm auf 100 ccm Lsg.) ver- 
^etzt u. ZnS m it H2S abgeschieden; das unreine ZnS(Al) wird in HC1 gelóst, Al mit 

3̂ gefallt, Zn wieder mit H2S ais ZnS abgeschieden u. ais ZnO nach dem Gluhen 
XIX. 1 . 1 12
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gewogen. (Betriebs - Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 587 — 89. Mai 
1936.) v. F u n e r .

I. M. Korenman, A. L. Tenenboim und S. M. Ljaljuschko, Die Mikrobestim- 
mung von Nickel. Die yon Moo re  ausgearbeiteto Mothode der Ni-Best. durch Titration 
von Ni m it KCN in Ggw. von K J  +  bestimmte Menge eingestellter AgNO:1-Lsg. (AgJ ais 
Indicator) wird in der Richtung yerbessert, daB die Titration mit KCN in Ggw. yon 
Starkę erfolgt (ais Schutzkoll.), wodurch die Ausflockung von AgJ verhindert wird 
u. somit der Endpunkt der Titration besser sichtbar wird. Fiir reine Ni-Lsgg. betragt 
der Fehler nicht iiber 0,08 mg Ni, der mittlere Fehler ist 2,3% des Ni-Wertes. Bei Ggw. 
yon anderen Elementen wird die Best. unter Anwendung yon Seignettesalz oder Wein- 
saure ausgefiihrt (Cu u. Co diirfen in der Lsg. nicht anwesend sein); zu der zu priifenden 
Lsg. werden 10 ccm gesatt. Seignettesalz- oder Weinsaurelsg. zugegeben u. mit 0,01-n. 
KCN-Lsg. die Titration durchgefuhrt. Mittlerer Fehler ca. 5% ; die Titration kann auch 
bei Ggw. yon Na4P 20 7 erfolgen, indem zur schwach sauren Ńi-Lsg. 30—40 ccm 3%ig. 
Na4P20 7-Lsg. zugegeben wird, bis der bei Ggw. yon Fe u. Zn gcbildete Nd. sich auflost, 
dann NH4OH bis zur alkal. Rk. zugesetzt u. mit KCN wie oben angegeben titriert wird. 
Es konnten so geringe Mengen Ni in Ggw. von Fe, Al, Cr, Zn u. Mn genau bestimmt 
werden; mittlerer Fehler 5,2% des Ni-Geh., falls die Beimengung yon Fe oder Zn nicht 
iiber 40 mg, Al oder Mn nicht iiber 60 mg, u. Cr nicht iiber 30 mg betrug. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 1051—53. Sept. 1936. Odessa, Staatsuniy.) v . FuN.

N. I. Matwejew, Die Eeduzierbarkeit des reinen Cassilerits im Wassersloffslrom 
und die Moglichkeiten der Anwendung zur Zinnbestimmung inErzen. Die Red. deroxyd. 
Sn-Verbb. in Erzcn kann im H 2-Strom quantitativ ausgefiihrt werden, wenn man die 
Red. bei 750—800° 105—120 Min. mit einer bestimmten Stromungsgeschwindigkeit 
des H , ausfuhrt. Das zu analysieronde Gut muB mindestens auf 150 MaschengróBe 
zerkleinert sein. Bei Einhaltung dieser Bedingungen hangt der Red.-Grad nicht vom 
Sn-Geh. der Einwaage ab. Eine Vorbehandlung m it HC1 beeinfluBt dio Red. giinstig. 
Verlu8te an Sn treten nicht auf. Wesentlich ist yollige Bcfreiung des zur Red. ver- 
wendeten H 2 von 0 2 u. Feuchtigkeit, sowie Fernhaltung des Luft-02 wahrend der 
Abkiihlung durch Anwendung yon N2- oder C02-Strom. (Betriebs-Lab. [russ. Sawods
kaja Laboratorija] 5. 736—43. Juni 1936.) R. K. Mu l l e r .

N. A. Tananaeff, Induzierle lieduktion durch Silberion zum sdindlen Nachweis 
von Mercuri-, Silber- und Stannoionen. 1. Zum Hg (2)-Nachweis gibt man zu der 
Probelsg. einige Tropfen AgN03-Lsg. u. einige Tropfen SnCl2-Lsg. Li Ggw. von Hg 
entsteht sofort eine schwarze Triibung oder Fallung. Sind in der Lsg. schon Ag-Ionen 
enthalten, so entsteht bereits auf Zusatz der SnCl2-Lsg. ein schwarzer Nd., dessen 
Bldg. somit ais Nachweis fiir beide Kationen dienen kann. Erfassungsgrenze fiir Hg":
1 ccm einer 0,001-n. Lsg. Die Rk. ist auch fiir die Tiipfelmethode yerwendbar. 2. Zum 
Nachweis yon Sn”  wird die Probelsg. mit wenig einer 10%ig. AgN03- u. Hg(N03)2- 
Lsg. yersetzt. Die Hg(N03)2-Lsg. soli móglichst wenig freie H N 03 enthalten. In  Ggw- 
von Sn" bildet sich ein schwarzer Nd. oder eine schwacho Triibung. Die Rk. ist nicht 
sehr empfindlich. Die Ggw. von Fe”  stort den Sn "-Nachweis, wenn sich Ag im t)bcr- 
schuB befindet. (Z. analyt. Chem. 106 . 167—70. 1936. Kiew, Ind.-Inst.) ECKSTEIK-

S. N. Schkotowa, Eine Schnellmethode der Analyse der Zinnbronze. 0,5 g der 
Bronze werden in einem Gemisch aus 30 ccm W., 4 g Weinsaure u. 8 ccm H N 03 (D. 1,40) 
gelost, m it 20—30 ccm W. yersetzt u. bis zum Verschwinden y o n  S tick o x y d d am p fe n  
gekocht; die Lsg. wird darauf auf 100 ccm yerd., abgekiihlt u. mit 1,5 Amp. e lek tro ly sie rt 
(Cu-Best. an der Kathode), die Anodę wird im Trockenschrank getrocknet u. Pb ais 
I?b02 gewogen. Zu der auf 120—130 cem eingedampften Lsg. wird konz. HC1 (1,19) 
zugegeben, auf 70—80° erwarmt, zur H N 03-Zerstórung Formalin in kleinen Portionen 
(5—6 ccm) unter Umschutteln zugegeben u. bis zur Entfemung von N 0 2 g e k o c h t ;  der 
OberschuŚ an Formalin wird in alkal. Lsg. (Zusatz yon NaOH) mit 3%ig. H 20 8-Lsg. 
unter Erwaxmen zerstórt u. durch weiteres Kochen der H20 2-t)berschuB entfernt. Die 
warme Lsg. wird mit konz. HC1 neutralisiert, noch 10 ccm HC1 u. 2 g NHjCl zugegeben 
(Vol. nicht iiber 200—230 ccm), auf 20—30° erwarmt u. mit 1—1,2 Amp. e lek tro ly sie rt; 
nach weiteren 10—15 Min. werden je 2g  Hydrazinsulfat ais Depolarisator zugegeben; 
nach 0,5 S td n . wird auf Yollstandigkeit der Śn-Abscheidung durch tieferes Eintauchen 
der Kathode gepriift; nach gutem Waschen (4—5-mal) wird die Kathode in A. cm- 
getaucht, getrocknet u. S n  ais Metali gewogen. Die Lsg. wird darauf mit 50%ig. Na1LW- 
Lsg. neutralisiert, noch 5—10 g NaOH zugegeben u. der Depolarisator mit 3%ig- H2l 
Lsg. unter Kochen zerstórt. Aus der heiBen alkal. Lsg. wird Zn an der yerkupfe™ ’11
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Kathode bei 1,5—3,0 Amp. unter Erwarmen abgeschieden u. die Katkode -nie bei Sn- 
Best. behandelt; neben Zn wird auf der Kathode auch Fe abgeschieden; es wird daher 
zur Fe-Best. der Nd. schnell in 20—25 ccm heiBe yerd. H 2S04-Lsg. (1 :3) gelost u. sofort 
mit KMnO., titriert. Auch eine zweite Variation der Best. von Sn in bes. Einwaage 
(amerikan. Standardmethode) u. Fallung von Pb ais P bS04 u. elektrolyt. Abscheidung 
von Cu u. Zn aus der anderen Einwaage wird besehrieben. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 5. 1015—16. Aug. 1936. Chem. Labor. d. Fabrik „Bolsche- 
wik“ .) v . F u n e r .

John M. Ide, Die dastischen Eigenschaften ton Gesteinen: Bezichung zwischen 
Theorie und Yersuch. Dynam. Messungen des POISON-Faktors in Gest-einen. Be
ziehungen von YouNG-Modul, Starrc u. ZusammenpreBbarkeit yon Gesteinen, Vergleich 
der Werte fiir den POISON-Faktor nach 5 Methoden, Vergleich der beobachteten u. be- 
rechneten Wellengeschwindigkeiten in Gesteinen. (Proc. Nat. Acad. Sci., USA 22. 
482—96. Aug. 1936. Harvard Univ., Cruft Lab.) P la tzm a n n .

I. W . Malaschenko, Schndlmethode zur Bestimmung von Magnesiumoxyd in 
dolomitisierten Kalksteinen und Dólomiten. Fiir die B est. von  MgO in K alksteinen m it 
hohem MgO-Geh. (10— 17%) u. in Dolom iten wird ais Schnellm ethode das Verf. in  
alkoh. Lsg. nach WlLŁSTATTER u. W a ld s c h m id t -L e it z  in der Ausfuhrungsform  
von MiLOSLAWSKI u .  B i le n k o  (C. 1928 . II . 698) empfohlen. D ie B est. erfordert 
nach diesem Verf. nur 25— 30 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija]
4. 1462— 63. D ez. 1935. Charków, M etallinst.) R . K . Mu l l e r .

b) O rgan lsch e V erb in d u n g en .
M. S. Platonow und Olga Wassiljewna Nekrassowa, Selektive Verbrennung von 

Wasserstoff, Kohlenozyd und Methan mitlds Palladiumkatalysatoren. Keram. Trager 
wurden mit einer Lsg. yon PdCl2 in 10%ig. HC1 12 Stdn. getrankt, auf dem W.-Bad 
gctrocknet u. bei 120—140° im H 2-Strom reduziert. Dieser Katalysator verbrennt H2 
bei Zimmertemp., CO bei 140—150° u. CII., bei 400—450°. Die Ggw. von CH, stort 
bei der H2-Verbrennung nicht, dagegen stórt CO bei gewohnlicher Temp., so daB ein 
Gemiseh beider Gase bei 140— 150° verbrannt werden muB. Aus Kontraktion u. C02- 
Menge wird der H 2- u. CO-Geh. wie ublich ermittelt. — Die Verbrennungen konnen 
in einem gewóhnliehen Glasrohr ausgefiihrt werden. Die Katalysatorschicht ist 5 bis 
8 cm lang. Der Katalysator arbeitet monatelang, ohne an A ktm tiit merklich cin- 
zubiiCen. (Z. analyt. Chem. 106 . 416—18. 1936.) E c k s t e in .

O. W. Nekrassowa und M. S. Platonow, Bestimmung des Kohlenoxyds, des
II asserstoffs und des Methans mit Hilfe des hochaktńen Palladiumkatalysators. Inhalt- 
lich ident. m it yorst. referierter Arbeit. (Chem. J . Ser. B. J .  angew. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 9. 1150—52. 1936.) R o it.

Shunsuke M urahashi, Unterscheidung einwertiger primarer, sekundarer, tertiarer 
Alkohole. Vber die Mikroesterifizierungsgeschwindigkeitsmdhode. Die von Men sc h u tk iic  
stammende Esterifizierungsgcschwindigkeitsmeth. (H a n s  JIe y e r , Anałyse u. Konst.- 
Ermittlung organ. Verb. 5. Aufl., S. 296—97; H o u b e n , Die Methoden der organ. 
Chemie, 3. Aufl., Bd. 3, S. 21) zur Unterscheidung yon prim., sek. u. tert. Alkoholen 
"ird ais Mikrometh. ausgebildet. Sie besteht im wcsentlichen darin, daB man den 
Alkohol (2—5 mg) mit der aquivalenten Menge Phenylessigsiiure (statt Essigsaure) 
m einem kleinen Rohrchen (Zeichnung) 1 Stde. in einem bei 155— 156° (sd. Brombenzol) 
konstant erhaltenen Raum erhitzt u. dann nach Zusatz von 2 ccm yerd. A. mit Phenol- 
phthalein ais Indicator die zuriickgebliebene Sauremenge mit */ioo‘n - NaOH titriert. 
(Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 30 . 272—77. Dez. 1936. [Orig.: dtsch.]) B e h r l e .

Nathan Rubin und Albert Bloom, Vber die Bestimmung des Vanillins mit 2,4-Di- 
nitrophcnylhydrazin. Zur Best. des Vanillins auch bei Ggw. von 10% A. bewahrte 
sich 2,4-Dinitroplienylhydrazin (I). Reagens: 0,4 g I  mit 21 ccm konz. HC1 anreiben, 
W. ad 100 ccm, nach 24 Stdn. unmittelbar vor Gebrauch filtem. Verf.: I-Lsg. unter 
Riihren langsam zur Vanillinlsg. gebon, nach 30 Min. Nd. sammeln, m it 40 ccm 2-n. HC1 
u- mit 10 ccm W. waschen, bei 105° trocknen, kalt wagen. (Amer. J . Pharmac. 1 0 8 . 
387—88. Sept. 1936.' Philadelphia, Pa., Samet Laborr.) D e g n e r .

Ottorino Carletti, Eine empfindliche Beaktion der Ozalsaure. Je  1 cg Oxalsaure 
u. Resorcin u. 1 Tropfen Glycerin werden in geeigneter Schale moglichst fein yerrieben 
bis zur Lsg. Dann laBt man von der Seite 1—2 ccm konz. H 2S04 zuflieBen. Nach kurzer 
^eit sieht man das Auftreten rotyiolettcr, bald tiefblau werdender Streifen. Die Farbung

112*
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breitet sich allmiihlich iiber dic ganzo JF1. aus u. ist sehr bestiindig, beim Vordunnen mit 
W. geht sie in Gelbrot iiber. Empfindliehkeit der Farbrk. 0,000 0063 g Oxalsaure. 
(Boli. chim. farmac. 75. 498—99. 30/9. 1936. La Spezia.) Gr im m e .

c) B e sta n d te ile  v o n  P fla n zen  u n d  T ieren .
C. W. Culpepper, H. H. Moon und J. M. Lutz, Die Bestimmung der in  Pflanzen- 

gewehen eingeschlossenen Oase. Vff. verwenden an Stelle des App. yon B o n n ie r - 
Ma NGIN den von Or sa t . Einzelheiten im Original. (Science [New York] [N. S.] 84. 
398— 400. 30/10. 1936. Washington, U. S. Department Agriculture.) GROSZFELD.

R. R. le G. Worsley, Rotenon. Teil 1. Die Bestimmung von Rotenon. Die Best. 
von Rotenon (I) ist ein Prozefi, der einige tlbung ycrlangt, bevor yerlaCliehe Ergebnisse 
m it Sicherheit erhalten werden kónnen. Dio yorhandenen Verff. worden krit. besprochou 
u. festgestellt, daB noch keino vollkommen sichere Meth. existiert. Vf. beschreibt ein 
Verf., dessen Resultate nur wenig unter den wirkliehen Werten liegen. — Ala neues 
n. sehr wirksames Losungsm. fiir I  in Proben aus Derris- u. Mundulea erwies sich Essig- 
ester. Mit Essigester wird die SoXHLET-Extraktion orsotzt durch cino hoiBe Perkolation 
(Zeiehnung des App.), die je nach dem auszuziohenden Materiał nur % —2*/2 Stdn. in 
Anspruch nimmt. Eine abgewogene Monge an reinem I  wird zu allen extrahierten 
Harzen zugefiigt, um den-Geh. auf mindestens 40% zu bringen; in jedem Palle wird aber 
mindestens 1 g zugegeben. I  wird ais Yerb. mit CCI4 unter Einhaltung bestimmter Be- 
dingungen abgeschieden. Die Roinheit der Verb. m it CC14 wird durch Verruhren mit A. 
genau bestimmt. Sie betriigt — abgesehen yon gelegentlichen Proben — immer zwischen 
91 u. 96% mit einem Mittelwert von ca. 94%. — Die Reinheit yon I  naoh der A.-Wieder- 
gewinnungsbehandlung ist durchschnittlich 99,2%, mit einem Bereich von 89,9—99,6%, 
auBer in wenigen Ausnahmefallen. — Dio Boinheit der Verb. mit CC14 kann mittels der 
opt. Drehung bestimmt werden, dereń Ergebnisse im Durchschnitt um 2,6% zu hocli 
sind. Fiir Reihenbestimmungen ist es in den meisten Fallen genugend genau, die 
Ivomplexverb. ais zu 94% rein anzunehmen. — Die Zugabo von 5 Gowichts-% Ent- 
farbungskohle zu Derris- oder 10% zu Munduleaproben gibt besser gefarbte u. roinere 
Extraktc. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 349—57. 18/12. 1936. Amani, 
Tanganyika Territory, E ast African Agric. Ros. Stat.) B e h r l e .

d) M ed iz ln isch e  u n d  to x ik o lo g ls c h e  A n a ly se .
Pasteur Vallery-Radot, P. Delafontaine, Rene Israel und Jean Porge, Die

Phenolsidfophthaleinprobe in einer Viertelstunde. Ausscheidung yon 25% oder mehr der 
intrayenós zugefuhrten Verb. innerhalb 1/i Stde. zeigt n., Ausscheidung von 15% oder 
weniger eine gestórte Funktion der Nieren an. Beschreibung der Technik u. Diskussion 
der Methode. (Presse med. 44 . 2009—10. 12/12. 1936.) Ab d e r h a l d e n .

P. Karm am i, Die Feststellung der Trdchligkeit der Slute auf chemischem Wege. 
In  yergleichenden Verss. mit Stutenham wird festgestellt, daB das Verf. der Trachtig- 
keitserkennung nach CUBONI (griine Fluorescenz von Sehwefelsaure, die mit einem 
Bzl.-Extrakt aus H am  durchgeschuttelt wurde) dem von Ki/ST (biol. Test mit Mausen) 
etwa yom 120. Tag der Trachtigkeit ab nicht nachsteht. In manchen Fallen lieB sich 
mit der Meth. yon CUBONI boi tragenden Stuten auch sehon vor dom 120. Tag 
ein positiyes Ergebnis erhalten. (Berlin, tierarztl. Wschr. 1936 . 793—94. 4/12. 1936. 
Bonn, Tiergesundheitsamt b. d. Landesbauemschaft Rheinland, H auptabt. II.) WESTPH-

Harold R. Shreet, Eine granimełrische Methode zur Bestimmung kleincr Mengen 
von Plasmalipoiden. Vf. bestim m t nach einer einfachen grayimetr. Meth. die Gesamt- 
lipoide in  2—5 ccm Plasma. Die Oxydationsmeth. von B loor  gab Werte, die 9,2 bu 
15,9% unter denen liegen, die m it der neuen Meth. bestim m t wurden. (J. biol. Chemistry 
116 . 25—31. N ov. 1936.) B r e d e r e c k .

M. le Berre, Uber die Mikrobestimmung reduzierender Zucker in den Korper- 
fliissigkeiten (Glykdmie, Glykorhachie). Das Verf. von F o n t e s  u .  T h i v o l l e  gibt 
schwankende Ergebnisse. Dies ist auf Oxydation des Cu20  beim Absaugen zuriick- 
zufiihren. Es wird ein Yerf. yorgeschlagen, bei dem nach Einw. einer bes. zusammen- 
gesetzten FEHLINaschen Lsg. der schnell abgekiiklten FI. eine gesatt. K-AlauiJ?g- 
zugesetzt wird. Der entstehende Al(OH)3-Nd. reiBt die Cu20-K rjrstaUcben mit nieder: 
es wird dann 5 Min. zentrifugiert, dekantiort, mit einer bes. zusammengesetzten 
Saurelsg. behandelt u. die entstehende Blaufarbung mit KMu04 auf farblos titnert- 
Vgl. mit wss. Glueoselsg. yon ahnliehem bekanntem Gehalt. Einzelheiten im Origuia-
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Das Verf. gibt vollig konstanto Werto. (Buli. Sci. pharmacol. 43 (38). 507—11. Aug./ 
Sept. 1936. Rennes, Ecolo Mćd. Pharmac.) D e g n e r .

Rolf W etzel, Ober die Anwendung der Fujilaschen Blutzuckermethode auf die Be- 
slimmung von Gewebszucker. (Vgl. C. 1936. I. 372.) Vf. modifizierto dio F u J I T A S c h e  
Blutzuckermikrometh. fur dio Best. von 0,05—1,5 mg Zucker. Gleichzeitig tcilt er 
eine Tabelle zur Berechnung der Glueosemenge mit, weil in diesem Bereich zwischen 
Glucosemenge u. Ferricyanidred. koino direkte Proportionalitat besteht. Zur Ent- 
eiweiBung wird dio von P e y e r  angegobene Fallung mit Phosphorwolframsauro (PWS) 
yerwendet, wobei zur Vermeidung eines storenden Uberschusses von PWS diese mit 
KC1 ais K-Wolframat ausgefallt wird. (Naunyn-Sohmiedcbcrgs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 181. 259—64. 1936. Heidelberg, K.-W.-Inst. med. Forschung, Abt. 
Pathologie.) M ahn.

X. Thiesse, M. Verain und A. Ziegler, pn-Bestimmung in rerschiedenen bio- 
logischen FlUssigkeiten mittels der Thompsonschen Eleklrode. Dio Glaselektrodo von 
Th o m pson  erwies sich fiir Blutplasma, Vollblut u. Ruckenmarksfl. ais brauchbar. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 18. 203—07. Jan. 1936.) K r e b s .

Erhard Sieber, Histochemischer Bleinachweis im  Knochen. Im Knocken blei- 
yergifteter Meerschweinchen kann das Blei durch Entkalkon in Ggw. von H2S ais 
Sulfid fixiert werden. Nach der von T im m  angegebenen Meth. (ultramikroskop. Verf.) 
lassen sich dio Bleiablagcrungen im Knochen lokalisiert sichtbar machen. Bei jungen 
Tieren finden sich die Bleieinlagerungen in den periostalen, endostalen Schichten, in 
der Umgebung der HAVERSchen u. VOLKMANNschen Kanale, sowio in Knochen- 
lakunen u. -kanalchen, boi alteren Tieren bes. in den periostalen Zonen, in der 
Umgebung der GefaBkaniile, Knochenhóhlo u. bei wachsenden Tieren auBerdem im 
Ossifikationsgebiet. Femer zeigen die auBcren Schichten der Spongiosabalkchen u. 
die yerkalkto Schicht im Gelenkknorpeluberzug deutliche Bleiablagcrungen. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 181. 273—80. 1936. Leipzig, Univ., 
Inst. Gerichtl. Med.) M a h n .

F. Monforte und L. Schifani, Ober dic tozikologische Untersuchung der Digitalis- 
glykoside. K rit. Besprechung der Verff. zum Nachweis der Digitalisglykoside, bes. von 
Digitozin u. Digitalinum verum, im Hinblick auf die Toxikologie. (Farmae. ital. [2] 4.
787—90. Nov. 1936.) B e h r l e .

Francesco Ballotta, Beitrag zum chemisch-ioxikologischen Nachweis der Ameisen
sdure. Das fein zerriebeno Fleisch wird mit kaltem W. ausgczogen, das Filtrat mit iiber- 
schussigem metali. Mg unter RiickfluB erhitzt, der hierbei durch Red. der Ameisensaure 
gebildete Formaldehyd abdest. u. mit Morphin +  H 2S04 colorimetr. nachgewiesen. 
(Boli. chim. farmac. 75. 577—80. 15/11. 1936. Bologna.) Gr im m e .

A. Tasman, Die Beslimmung von Ameisensdure, Essigsdure und Propionsaure in 
bakteriologischen Nahrmedien. Ameisensaure laBt sich hinrcichend genau nach FlNCKE 
mit HgCl2 ermitteln. Essigsaure u. Propionsaure werden durch Cr03 in bestimmter 
Konz. nicht angegriffen, lassen sich mittels Dampfdest. abtrennen u. dann auf Grund 
der sog. Halbwerte unterscheiden, indem man von bestimmten Mengen die Halfte 
abdest (ygl. VlRTANEN u. P u l k k i , C. 1929. I. 852). Ausfiihrliche, auch auf kleine 
Mengen anwendbare Arbeitsvorschrift im Original. (Chem. Weekbl. 33. 574—76. 
26/9.1936. Utrecht, Rijks-Inst. voor de Volksgezondheid.) GROSZFELD.

Erwin Becher, Einfache quantitative, klinisch-chemische Harn- und Blutuntersuchungs- 
methoden. Eine Anleitg. zur Ausfiihrg. diagnostisch wichtiger quantitativer Methoden 
ohne bes. Laboratoriumseinrichtg. zum Gebrauch i. d. arztl. lJraxis. 2. Aufl. Jena: 
Fischer. 1937. (XII, 168 S.) 4°. M. 7.50; Lw. M. 9.—.

Jean Lecomte, Pierre Le Roux, Renś Freymann, H.-L. Tardy ct Andre Bayle, La spectromćtrie 
mfrarouge et ses applications. Paris: edition de la „Revue d ’optique theoriąue et in- 
strumentale". 1934. (1936.) (49 S.) 8°.

H. Angewandte Chemie.
L Allgemeine chemische Technologie.

. , H. A. S. Gothard, Die Wegrichlung der chemischen Ingenieurwissenschaft im  
•Jahr 1936. Ubersicht mit einigen Abb. von App. der engl. GroBindustrie. (Chem. 
Age 35. 351—52. 26/12. 1936.) B e h r l e .
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— , Chemisches Ingenieurwesen im  Jahre 1036. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
55. Nr. 50. Annual Survey Suppl. 4— 6. 11/12. 1936.) B e h r l e .

Hans Diegmann, Richtiges Raumklima. Die Bedeutung von Klimaanlagen 
fiir die teclm. Verarbeitung von gewissen Stoffen wird allg. besprochen, u. eine 
Klimaanlage wird in ihren Grundziigen beschrieben. (Nitrocellulose 7. 201—02. Nov. 
1936.) S k a l ik s .

Erwin Sauter, Kunstliche organische Werkstoffe. Chemischer Aufbau und Her- 
stellungsverfahren. Obersicht -iiber den heutigen Stand der Kenntnisse, der am SchluB 
in einer Tafel iibersichtlicb zusainmengefaBt wird. (Z. Ver. dtach. Ing. 81. 17—22. 
2/1. 1937. Ereiburg i. B ., Univ.) BEHRLE.

Hans Vogt, Ober einen neuen heimischen Werkstoff fiir Muffendichtungen. Der 
vom Vf. horgestellte u. mit „Sinterit“ bezeiclinete Werkstoff besteht aus pordsem Eisen, 
dessen Hohlraumc m it einem diinnen Bitumenfilm uberzogen sind. Das poróse, piast. 
Eisen wird aus Eormkórpem von C-armem Eisenpulyer oder von Ee-0-Verbb. in redu- 
zierender Atmosphare bei 1200—1350° hergestellt. Der neue Werkstoff laBt sich fast 
ebenso leicht verstemmen wio Blei u. liefort gute Muffcndichtungen, wie durch dio Er- 
gebnisse von 3 Verss. gezeigt wird (Abdruckvers., Durohbiegungsvers. u. Schwingungs- 
beanspruchung). (Gas- u. Wasserfach 79. 592—94. 8/8. 1936. Berlin-Dahlem.) Sk a lik s .

Hans Vogt, Sinterit, ein neuer Werkstoff fiir Muffendichtungen. Inhaltlich in der 
Hauptsache ubereinstimmend mit der vorst. referierten Arboit (ohne Beschreibung der 
Yerss.). (Gesundheitsing. 59. 628—30. 24/10. 1936. Berlin.) S k a l ik s .

Erie H. Bittain, Neuere Entmcklungen bei den Lósungsmitteln und Plastifikatoren. 
Besprechung der Petroleumcrackindustrien, der Unterss. des Me l l o n  Institute, der 
hoheren Alkohole u. ehloriertcr Losungsmittel. (Chem. Age 35. 549—50. 26/12.
1936.) B e h r l e .

Joseph Otto, Ober pliysikalisclie Eigenschaften technischer Oase. Vf. orlautert 
dio Normblittter Din 1871 u. 1872, die in der Hauptsache Normkubikmetergowichte, 
sowie die Heizwerte techn. Gase umfasson. Eine Tabelle gibt physikal. Daten oiniger 
techn. Gase an. (Feuerungstechn. 24. 187—89. 15/11. 1936.) D b e w s .

Basil Albert Adams und Erie Leighton Holmes, Teddington, Middlesox, England, 
Reinigung von Fliissigkeiten und Gasen. Zur Absorption von in Eli. gelosten Salzen 
[EeCl3, CaS04, Bi(N03)3, Pb(N 03)2] oder Basen (NaOH, Anilin, Pyridin) oder von 
Gasen (NH3, Triathylamin, C 02, H 2S) verwendet man Harze, die durch saure Kon- 
densation von mehrwertigen Phenolen (Brenzcatediin, Resorcin, Pyrogallol, Phloroglucin, 
GaUussaure, Tannin), bzw. Gemischen von ein- u. mehrwertigen Phenolen odor von 
aromat. Aminen (Anilin, m-Toluidin, symm.-m-Xylidin, m-Phenylendiamin) mit CILO 
in iiblicher Weise erhalten werden. Die Regenoration der Harzo orfolgt durch Waschen 
mit HC1. (E. PP. 450 308 u. 450 309 vom 13/11. 1934, ausg. 13/8. 1936.) N o u v e l .

Shell Development Co., San Francisco, Cal., V. St. A., ubert, von: Karl Krekeler, 
Hamburg, Deutschland, Bewegung fester Stoffe durch Kanale, Rohrleitungen u. dgl. 
Um den VerschleiB an Rohrleitungen, durch die man feste Stoffe, z. B. beim Berg- 
versatz, fuhren will, zu vermindem, werden die festen Stoffe m it W. u. einem 01, z. B. 
Mineralol, u. einem Emulgierungsmittel, z. B. Erdolsulfonsauren, zu einer Emulsion 
angeteigt. Man kann das Verf. auch auf Kohlenstaub u. Kohle-Olmisehungen anwenden. 
(A. P. 2 042 428 vom 14/1. 1935, ausg. 26/5. 1936. E. Prior. 13/1. 1934.) J . Schmidt- 

Thomas S. Bacon, Dallas, Tex., V. St. A., Herstdlung inerter Gase, dio frei von 
Stickosyden sind, aus Brenngasen, die gleichfalls frei von Stickoxyden sind u. einen 
Heizwert yon iiber 8900 W.-E. aufweisen, dad. gek., daB diose Gase mit ausreichcnder 
Luftmenge derart yerbrannt werden, daB dio Verbrennungstemp. unterhalb 1420° 
bleibt. Zu diesem Zweck wird ein Teil der erzeugten inerten Gase in den Brenner zuriick- 
gefiihrt. Das inerte Gas, das nach der Verbrennung gekiihlt worden ist, kann ohne 
Gefahr in die Femleitungen geschickt werden, ohne daB Korrosionen in denselbcn 
zu befiirchten sind. (A. P. 2051125  vom 31/1. 1935, ausg. 18/8. 1936.) HauswalD-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Gefdjiwandungen von Apparateteilen, die mit h. 
unter Druck stehenden CO- u. jff2-Gasmisehungen in Beruhrung kommen, z. B. bei 
der Methanolsynihese, werden m it einer durch Diffusion erzeugten Zn- oder Cd-Legierung 
yersehen. (E. P. 454 428 vom 29/3. 1935, ausg. 29/10. 1936.) KÓNIG.

L. Reidh, Wien, Entneblungsverfahren. Man beladt die Atmosphare mit k a ta ly t. 
wirkenden Stoffen, die imstande sind, eine elektr. Ladung oder eine Veranderung
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des elektr. Ladungszustandes der W.-Trópfchen hervorzurufen, z. B. mit Thoriumsalzen. 
(Belg. P. 409 342 vom 7/5. 1935, Auszug vcróff. 30/9. 1935.) N it z e .

P. Razous, Les dśchets e t sous-produits industriels. 3. edition augmentće d’un Supplement.
Paris: Dunod. 1937. (X V III — 606 S.) B r .: 65 f r .; re i.: 80 fr.

P. Razous, Les decliets e t sous-produits industriels. Supplement. Paris: Dunod. 1937.
(X—78 S.) 25 fr.

m . Elektrotechnik.
A. v. Beaulieu Marconnay, Die elektńsche Au/ien■ und Innenheizung von Oerdten 

aus geschmolzenem Quarz, unter bcsonderer Beriicksichligung der Innenheizung durch 
Tauchsieder. (Chem. Fabrik 9. 541— 44. 30/12. 1936.) D r e w s .

W. Hessenbruch, Auswahl der Werkstoffe fiir elektńsche Wdrmeerzeugung. Die 
Arbeit befaCt sich mit Werkstoffen fiir elektr. Widerstandsheizkórper u. zwar in erster 
Linie mit metali. Stoffen (von nichtmetall. ist nur SiC ausfuhrlicher beschrieben). 
Von einer Beihe der wichtigsten Widerstandslegierungen sind die hauptsachlichsten 
Eigg. (spezif. Widerstand, D., Warmeausdehnungskoeff., F., hóchste Gebrauchstemp. 
an der Luft) mitgeteilt. Hiernach kommen Cu-Legierungen nur fur niedrigere Tempp. 
in Frage. Bei etwa 700° sind Cr-Stahl u. niedrig legierter Cr-Ni-Stahl, bei 800—900° 
Fe enthaltende Cr-Ni-Legierungen mit 15—20% Cr u. 35—20% Ni, dariiber hoch 
legierte Cr-Ni-Legierungen mit etwa 60% Ni, 15—20% Cr, Rest Fe, iiber 1050° cisen- 
freie Legierungen mit etwa 80% Ni, 20% Cr, bis 1300° (ausnahmsweise 1350°) Cr-Fe-Al- 
Legierungen zu verwenden. Oberhalb diesen Tempp. werden keram. Stoffe notwendig. 
Mit Rueksicht auf Betriebssicherheit u. Lebensdauer der Heizkórper darf ihre Ober- 
flachenbelastung (ausgedriickt in Watt/qcm) eine gewisse Grcnze, die auch von den 
Abstrahlungsverhaltnissen abhangig ist, nicht uberschreiten. Die zulassige Belastung 
einer Cr-Ni-Legierung mit 80% Cr u. einer Cr-Fe-Al-Legierung m it 30% Cr u. 5% Al 
in Abhangigkcit von der Gebrauchstemp. wird an Hand von Schaubildern erortert. Vorr. 
zur Priifung der Lebensdauer von Heizdrahten u. Priifergebnisse sowie Kriechfestig- 
keitskuryen bei verschied. Tempp. werden mitgeteilt. Weitere Ausfuhrungen befassen 
sich mit der Auswahl von Hcizwiderstendslegierungen fiir den Fali, daC nicht Luft 
die umgebende Atmosphare ist u. falls chem. Stoffen (Schlacken, Emaille) sich in der 
Nahe der Heizkórper befinden, die auf diese einwirken kónnen. (Chem. Fabrik 9. 
525—29. 9/12. 1936. Hanau.) GEISZLER.

Burmann, Isolierschnur aus einheimischen Stoffen. An Stelle von Ju te fur Isolier- 
schniire haben sich das sog. „Textilitgam“ aus 75% Papier u. 25% Ju te u. Schniiren 
aus aufgeschlossenem Torf bewahrt. (Seifensieder-Ztg. 63. 950—51. 11/11. 1936.) N e u .

— , Ein neues Isoliermaterial. Bericht iiber „Zonolit“ , einem neuen warme- 
lsolierenden Leichtstoff, der aus glimmerartigem Minerał gewonnen wird. Mitteilungen 
iiber die Venvcndungsmógliehkeiten. (Iron Coal Trades Bev. 133. 942. 27/11.
1936.) ' P la t z m a n n .

Robert C. Woods, Einzelheiten von Róntgenapparaten. Allgemeine Betrachtungen 
iiber die Anlage von Róntgenapparaten. (Iron Age 138. Nr. 17. 36— 41. 22/10. 
1936.) B a r x ic k .

Turkuletz, Der 21 -S-Oleichrichler in  der elektrochemischen Industrie. (Vgl. C. 1936.
II. 1771.) Vf. erortert die Vorteile eines Cu-CuO-Gleichrichters, insbesondere fiir 
Ausfiihrung von Elektroanalysen ohne Akkumulator. (Chem. J . Ser. B. J .  angew. 
Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 
965—67. 1936.) _________________  R. K. Mu l l e r .

Hardy Metallurgical Co., Del., iibert. von: Charles Hardy, Pelham, N. Y., 
' • St. A., Herstellung elektrischer Leiter, insbesondere Kommutalorsegmenłe. Fein ver- 
teiltes Metallpulver, z. B. von Cu mit geringen Mengen Ag, Cd, Zn oder Ag2Cd3, Ag2Zn5, 
AgjSb oder Zn3Sb, werden gepreCt, in inerten oder red. Gasen auf eine unter dem F. 
liegende Temp. erhitzt u. danach erneut einem hohen PreCdruck ausgesetzt. Es ergibt 
.‘ich eine porenfreie, dichte M. grofler Leitfahigkoit, Hartę u. Fcstigkeit. (A. P. 
2053 662 vom 24/11. 1933, ausg. 8/9. 1936.) H. W e s t p h a l .

Vega Mfg. Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Samuel Ruben, New York, 
Ą- Y., V. St. A., Isolierter, elektrischer Leiter. Die Isolierung besteht aus A1j03, das 
durch Auftragen einer Mischung von Al^Oj u. einer Halogenyerb. von Al, bes. von
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AlCl3-6 H ,0 , u . Zers. dieser Verb. durch Hitzebehandlung gebildet u. fest mit dem 
Leiter yerbunden wird. An Stelle des A120 3 kann auch zum Teil BeO yerwendct werden. 
Auch kann ein Bindcmittel, ein leicht schm. Erdmetall oder PbB 03 beigefiigt werden. 
(A. P. 2 059 280 vom 14/1.1930, ausg. 3/11. 1936.) H. W e s t p h a l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, fibert. von: Em st Fischer, 
Berlin-Lichterfelde, Deutschland, Femsprechkabd. Die einzelnen Leiter sind fiir sich 
u. gcgeneinander durch unhygroskop. Isolierstoffe aus der Gruppe der Cellulosederiw. 
u. der naturlichen Gummisorten isoliert. Besonders genannt sind Celluloseather u. 
-ester sowie „Tjipetir“ . (A. P. 2 054010 vom 30/6. 1932, ausg. 8/9. 1936. D. Prior. 
30/5. 1931.) H. W e s t p h a l .

Ges. zur Verwertung Chemisch-Technischer Verfahren, Liechtenstein, Her- 
steUurg elektriscJier Widerstiinde. Mehrero Oxyde yon Schwermetallen werden ge- 
mischt, gepreBt u. bis zum Schmelzen oder Fritten erhitzt. Um das Schmelzen zu 
erleichtem, konnen FluBmittel, Torzugsweisc geeigncte Schwermetalloxyde, z. B. PbO, 
zugegeben werden. Dio Widerstande sind mcehan. fest, chcm. unangreifbar u. konnen 
leicht durch geeignete Wahl der Bestandteilo temperaturunabhangig gemacht werden. 
(F. P. 803 207 Tom  8/2. 1936, ausg. 25/9. 1936. D. Prior. 9/2. 1935.) H. W e s t p h a l .

General Electric Co., New York, ubert. von: Kenneth C. De Walt, Schenectady, 
N. Y., V. St. A., Herstellung ton Oraphiteleklroden. Die Elektroden werden so hoch 
erhitzt, daB alle Verunreinigungen ausgetrieben werden, z. B. auf etwa 1000°, dann 
werden sie in einer nicht brennbaren Fl., vorzugsweise dest. W., abgeschreckt, um nicht 
fest haftende Teile auf der Oberflache abzusprengen. Hierauf konnen sie m it W. von 
60—70° gewaschen, anschlicBend getrocknet u. zwecks vólliger Beseitigung des auf- 
genommenen W. im H„-Strom bei 1200° erhitzt werden. Die Erhitzung erfolgt jeweils 
durch elektr. Induktionslieizung. Die fertigen Elektroden konnen in Cellophan vcr- 
packt werden. Zeichnung. (A. P. 2 060 663 vom 17/3.1934, ausg. 10/11.1936.) H olzam .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, England, Reinigen ton Grapliit- 
anoden. Die Anoden werden mittels elektr. Stromes im Vakuum oder in einer 
neutralen oder red. Atmosphare erhitzt. Der Strom kann durch mit den Anoden 
in Bcruhrung stehendes Kohlcpulyer geleitet werden. In  H , werden die ais 
Verunreinigungcn enthaltenen Alkali- oder Erdalkalioxyde zu Metallen red., die 
leicht fliichtig sind. (E. P. 455185 vom 6/1.1936, ausg. 12/11. 1936. D. Prior. 
5/1. 1935.) '  H o l z a m e r .

Alberto Prernuda, Pola, Leichtakkumulator, der teilweise aus Blei bestehł, mit
alkalischem Elektrolyten. Die negativen Elektroden bestehen aus Zn, Al, Fe, Cu, Co,
Ag, Au oder verwandten Metallen; die positiven aus Retorten- oder Pflanzenkohle 
in Pulverform, die verfestigt ist durch in A. gelóstes J ln 0 2, NaC03, Graphit u. Tragant- 
gummi. Der Elektrolyt besteht aus einer wss. gesatt. Lsg. des Chlorids desjenigen 
Metalls, aus dem die negativen Elektroden bestehen, mit Zusatzen von B(OH)3, Atzkali, 
NaC03 u. alkoh. J-Ldsung. Der Elektrolyt kann in Form einer Pasto yerwendet 
werden. (It. P. 293 506 vom 10/11. 1930.)' R o e d e r .

Allgemeine Glflhlampen Akt.-Ges., Wien, Beseitigung ton Feudiligkeitsresten 
aus Gliihlampen durch in die Lampen eingebrachte Verbb., die erst beim Erhitzen der 
Lampe in Trockenmittel umgewandelt werden, dad. gek., daB ein oder melirere Super- 
oxyde von Metallen yerwendet werden, die sich beim Erhitzen zers. u. unter O-Abgabe 
Metalloxyde bilden, die ais Trockenmittel wirken. Vorzugsweise eignen sich Super- 
oxyde der Erdalkalimetalle, z. B. von Ba u. Ce. Man kann auch die Superoxyde mit 
P, etwa im Verhaltnis 1:10, benutzen. Beispiel: 16 g Rryolith oder N a-Si-F luorid  
ais Entschwarzungsmittel werden mit 4 g P  u. 0,5 g B a0 2 unter A. fein gcmahlen 
u. in 200 ccm A. gel. Die erhaltene Suspension wird auf die Gliihfaden u. das Trag- 
gestell aufgespritzt. (Oe. P. 146 988 vom 1/8. 1934, ausg. 10/9. 1936.) R o e d e r -

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Feuerfeste. Melallfadm furGlih- 
lampen und Entladungsróhren. Ein Pulver von feuerfestem Metali m it Zusatz von Si 
irird gesintert u. dann m it móglichst groBer Formveranderung u. bei móglichst tiefer 
Temp. gehammert u. gezogen. (Belg. P. 406 323 vom 17/11.1934, Auszug yeróff. 
27/4. 1935. D. Prior. 23/11. 1933.) ROEDER.

Comp. pour la Fabrication des Compteurs et Materiel d’Usines & Gaz, Vladislas 
Zeitlin, Appolinar Zeitlin und Vladimir Kliatschko, Frankreich, Isólierung d&> 
Heizdrahtes ton Oluhkathoden. Um die Oxydation des Heizdrahtes zu yerringem, wird 
er mit einer Isolation auf Basis MgO oder CaO unter Zusatz yon etwas reinem Metali 
yersehen. Beispiel fur die Zus. der Isolierschicht: 90% MgO, 5%  Fe20 3, 2% Ka^ ’
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2% Silicat, 1,5%  calcinicrtcs Al, 0,5%  Mg-Pulver. (F. P. 804706 vom 25 /7 .1935 , 
ausg. 31/10. 1936.) R o e d e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans Kolligs, 
Berlin-Zehlendorf), Deutschland, Herstdlung einer indirekt geheizten Elektroda, bei der 
eine hochemissionsfahige Schicht, z. B. eine Ba-Schicht, auf einem Tragkórper aus W  
angeordnefc ist, der seinerseits durch einen Heizkórper geheizt wird, dad. gek., daS 
der Tragkórper aus W in 0 2 derart gegluht wird, daC sich W4Ou  bildet u. darauf auf 
diese Oxydschiclit eine Schicht eines Erdalkalimetalls nach einem der bekannten 
Metalldampfyerf., z. B. nach dem Azid- oder Thermitverf. aufgedampft wird. (D .R . P. 
627176 KI. 21g yom 5/7. 1931, ausg. 10/3. 1936.) H. W e s t p h a l .

Canadian Illumination Co. Ltd., Canada, iibert. von: General Tube Lights 
Corp., New York, iibert. yon: Leo L. Beck, East Orange, N. J., V. St. A., Thera- 
peutische Beslrahlungseinrichtung. Eine Glasróhre, die sichtbares u. UV-Licht durch- 
laBt, ist m it einer Elektrode m it langlicher Oberflache ausgeriistet, dio mit hoch- 
emittierender Substanz bedeckt ist. Die Stromstarke wird bei einer Spannung von 
110—220 Volt so klein gehalten, daB kein zerstorendes Ionenbombardement auftreten 
kann. Dio Róhro ist mit einem oder einer Mischung von mehreren Edclgasen gefiillt. 
(Can. P. 357 603 yom 28/9. 1931, ausg. 5/5. 1936. A. Prior. 1/10. 1930.) R o e d e r .

Canadian W estinghouse Co. Ltd., Canada, iibert. von: Richard Swinne, 
Berlin, Lichtbogenentladungsapparat mit einem Ga-haltigen Materiał ais Dampfąuelle. 
Das Gehause des App. besteht aus einem chem. gegen Ga bei maBigen Tempp. wider- 
standsfahigem Materiał u. einem bes. Behalter fiir das Ga innerhalb des GofaBes, der 
hauptsachlich aus Th oder einem Silicat besteht. (Can. P. 358256 vom 10/11. 1934, 
ausg. 2/6. 1936.) R o e d e r .

Degea A.-G. (AuergesellschaSt), Deutschland, Leuchtschirm fu r  liontgenzwecke. 
Die fluoreseierende Schicht ist, s ta tt wie bislier auf Karton, auf einer Unterlage auf- 
gebracht, die aus weiBen Pigmenten besteht. Die chem. Zus. u. Dicke der Pigment- 
schicht ist so ausgewahlt, daB die Róntgenstreustrahlung absorbiert u. die direkte 
Róntgenstrahlung durchgelassen wird. (F. P. 805566 vom 30/4. 1936, ausg. 24/11. 
1936. D. Prior. 4/5. 1935.) G r o tę .

Siiddeutsche Apparate-Fabrik G. m. b. H., Deutschland, Elektrischer Gleich- 
richter, bestehend aus einer krystallinen Se-Schicht, die auf einer metali. P latte auf- 
gebraeht u. mit einer metali. Schicht iiberzogen ist. Der Se-Schicht ist eine Ce-Verb., 
vorzugsweise das Oxyd oder ein Salz des Ce, beigefiigt. Dio gleichrichtendon Eigg. 
werden yerbessert. (F. P. 804811 vom 4/4 . 1936, ausg. 3/11. 1936. D. Prior. 
11/4.1935.) H . W e s t p h a l .

Hermann Komer, Hamburg, Trocknung und Fiziemng des jeweils erwunscliten 
Trocknungsgrades von Seignettesalzkryslallen und Seigneitesalzkrystallpraparaten, dad. 
gek., daB die Kórper in einem luftverd. bzw. m it troekener Luft versehenen Raum 
entsprechend lango eingebracht werden u. daB nach Erreichung der gewiinschten 
Trocknung dieso dadurch fixiert wird, daB der Kórper im gleichen Raum m it einem 
Stoff, wio alkoholfreier Acetonlack, in Amylalkohol goldstes Celluloid oder in Xylol 
gelóster Kanadabalsam, vollig benetzt wird, der die Eigg. hat, den getrockneten Kórper 
chem. nicht anzugreifen, elektr. u. gegen Feuchtigkeit zu isolieren u. einen gewissen 
Elastizitatsgrad zu besitzen, worauf der t)berschuB des Benetzungsmittels entfernt 
u. der Uberzug getroeknet wird. Eine Zeichnung erliiutert die yerwendote Apparatur. 
Die erhaltenen Klrystallprapp. finden Yerwendung in Geraten, die den Piezoeffekt 
ausnutzen (Mikrophon, Lautsprecher, Schwingkrystall u. a.). (D. R. P. 637 739
KI. 12o yom 3/1. 1935, ausg. 3/11. 1936.) D o n a t .

Mario Mainardis, I  fom i elettrici e le industrie elettrochimiche, elettrosiderurgiche, elettro-
metallurgiche, elettroterm iche. Milano: U. Hoepli. 1936. (XVI, 418 S.) 8°. L. 50.

IY. Wasser. Abwasser.
Ivo Giordano, S ie  Trinlcbarkeit von Wasser mit besotiderer Beriicksichtigung der 

Chlorung und der Behandlung mit Aktivkolile. Beschreibung crprobter Verfahren. 
(Acqua e Gas 25. 186—96. Aug. 1936. Spezia.) Gr im m e .

Aug. F. Meyer, Fortschritte in der Entsduerung, Enieisenung und Entmanganung 
des Trink- und Brauchwassers. Wrkg. u. Anwendung dor Magnomasse ais Entsauerungs- 
material. (Chemiker-Ztg. 60. 742—45. 9/9. 1936. Berlin-Charlottenburg.) Manz.
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John E. Baylis, Oscar Gullans und Bertha Kapłan Spector, Die Wirksamkeit 
non Schnellsandfiltem hinsichtlich der Beseitigung der Gysten der Amobenruhrorganismen 
aus dem Wasser. Verss. in groBerem MaBstab bestatigten dio giinstigcn Befunde an 
Schnellsandfiltem. (Publ. Health Rep. 51. 1567—73. 13/11. 1936. Chicago.) Ma n z .

Carl-Heinz Fischer, Die Veredlung des Speisewassers unter besonderer Beruck- 
sichligung des Trinatriumphosphatnerfahrens. Hinwcis auf die Vorteile der Phosphat- 
reinigung hinsichthch niedriger Resthiirte bei geringem ChemikalieniiberschuB, geringem 
Schlammgeh. im Kesselwasser usw. (Msckr. Test.-Ind. 61. 263—66. Okt. 1936.) Manz .

K. Vogl, Ober die Aufbereitung non Kesselspeisewasser. tJberblick iiber Vor- 
enthartimg durch Kalk-Soda, Atznatron, Phosphat u. Perm utit u. Kesselwasser- 
behandlung. (Z. Spiritusind. 59. 423—27. 17/12. 1936. Berlin, Inst. fiir Garungs- 
gewerbe.) Ma n z .

W. Kilp und R. Buse, Ober die Einwirkung non Melasse auf gipshaltigen Kessd- 
stein. Inhaltlich ident. m it der C. 1937.1. 681 referierten Arbeit. (Dtsch. Zuckerind. 61- 
1149. 1171—72. 5/12. 1936. Berlin, Inst. fiir Garungsgewerbe.) Ma n z .

SchneeweiC, Elektrolytische Wasserbehandlung zur Verhiitung non Korrosion und 
Kesselsteinansatz besonders in Heifiwasseranlagen. Hinweis auf dan. Verf. zur Yer- 
hiitung von W.-Steinbldg., wobei das W. bei Hóclisttemp. m it Gleichstrom von 6—10 V 
bei 9 W att/Stde. Stromverbrauch in chem.-physikal. Gleichgewichtszustand yersetzt 
werden soli. (Warme 59. 805. 28/11. 1936. Berlin.) Ma n z .

Braun-Angott, Elektrolytische Wasserbehandlung fiir die Yerhinderung non Kor
rosion und Kesselstein, insbesondere in HeifSwasseranlagen. Inhaltlich ident. m it der 
vorst. referierten Arbeit. (Gesundheitsing. 59. 701—02. 28/11. 1936. Berlin.) Ma nz .

John Van Nostrand Dorr, Chemische und mechanische Gesichtspunkte der Praxis 
der Abwasserbeseitigung. tJberblick. (Congr. int. Quim. pura apl. 9. VI. 288—306.
1934. New York, Dorr Company.) Manz .

Willem Rudolfs, Neuerungen in  der englischen Abwasserreinigung. Bericht iiber 
Besichtigung techn. Neuerungen hinsichtlich Schlammbehandlung mit Dampf u. Filter- 
pressen, kombinierter Beliiftungsyerfahren. (Engng. News-Rec. 117. 819—22. 10/12.
1936. New Brunswick, N. J.) Ma n z .

P. D. Mc Namee, Ozydation non Abwasser durch Belebtschlamm. Inhaltlich ident. 
mit. der C. 1937. I. 682 referierten Arbeit. (Publ. Health Rep. 51. 1034—44. 31/7. 1936. 
U . S. Public Health Service.) Ma n z .

Walter Reginald Wooldridge und Arthur Francis Bulmer Standfast, Die 
Bolle der Enzyme im  Aktinschlamm und bei Abwasserozydationen. Der wichtigste Vor- 
gang bei der Oxydation von Belebtschlamm (ygl. C. 1936. II . 1220) ist eine Roihe von 
Oxydoredd., die von Enzymen an lebenden oder toten Bakterien bewirkt werden. 
(Biochemical J . 30. 1542—53. 1936. London, School of Hygiene and Tropical Medi- 
cine.) HESSE.

J. I. Demikchowski, Ober die Móglichkeit der Abwasserreinigung mit Bakterio- 
phagen. (Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5. 515—36. 1936.) SCHÓNFELD.

E. Gósmeier-Kres, Zur Frage der Entphetiolung phenolhaltiger Induslrieabwdsser. 
Notwendigkeit der Entphenolung von Abwassem. Nach kurzer Kennzeiehnung des 
P0TT-HlLGENST0CK-Verf. der EMSCHERGENOSSENSCHAFT u. des Aktivkohleverf. der 
L u r g i-Ge s . wird das Trikresylphosphatverf. der I. G. F a r b e n in d u s t r ie -Ak t .-GeS. 
eingehend besehrieben. (Brennstoff-Chem. 17. 466—70. 15/12. 1936.) ScHUSTER-

L. F. Warwick, H. W. Ruf und J. M. Holderby, Faulung non Schlamm aus 
Erbsen- und Maishmsernenfabrikabtcdssem■ mit Abwasserschlamm. Zusatze von 20% 
Schlamm aus Erbsen-, 5% Schlamm aus Maiskonservenfabrikenabwassem beein- 
trachtigten in Kleinyerss. den Verlauf der Faulung nicht; Zusatze in doppelter Hóhe 
yerzogerten Ausfaulung unter starker Sauerung u. hohem CO,-Geh. des Faulgases. 
(Water Works Sewerage 83. 425—28. Noy. 1936. Madison, Wisconsin.) Manz .

E. Gordon Barber, Abanderung der Blacherschen Methode zur Bestimmung der 
Hartę des Wassers. Bei der Best. der MgO mittels der Bl.ACHERschen Seifenlsg. wird 
der Umsehlagspunkt deutlieher, wenn nach Zusatz der in einer gesonderten Probe ermit- 
telten Sauremenge das Ca mit Oxalat ohne Zusatz von Methylorange gefallt u. abfiltriert 
w rd . (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 330—31. 6/11. 1936.) Ma nz .

Norris W. Rakestraw, Henry E. Mahncke und Eliot F. Beach, Bestimmung 
non Eisen im Meerwasser. Zur Best. des Fe im Meerwasser werden 500 ccm mit Zusatz 
von 5 ccm Ammonsulfid, u. wenn erforderlich, von 5 ccm Ammoniak zum Sieden er
hitzt, der gebildete, alles Fe enthaltende Mg-Nd. auf Goochtiegel abfiltriert, nach Aus-
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waschen in 20 ccm 2,5-n. HC1 gelost, das Fe durch Aufkochen, Zusatz von 2 ccm Br-W. 
u. noehmaligo Fiillung mit Ammoniak gereinigt u. das Fe schlieBlicli mittels Rhodanat
u. Athylenglykollmonobutylester colorimetriert. Fluorido sind ohne EinfluB. Im 
filtrierten organismenfreien Meerwasser sind ca. 10 mg freies anorgan. durch Sulfid 
fallbares Fe je cbm vorhanden. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 136—38. 15/3.
1936. Woods Hole, Mass., Woods Hole Oceanographic Inst.) Manz.

David Wilbur Horn, Unerwarteter Kupfergehalt in Haus-Wasserleitungen. II. 
(I. vgl. C. 1934. II. 2724.) Besclireibung eines einfachen Verf., das unter besonderen 
Bedingungen noch 0,5/10® Cu nachzuweisen gestattet. (Amer. J . Pharmac. 108. 320 
bis 323. Aug. 1936.) D e g n e r .

Edmund Altenkirch, Neuenhagen, Deutschland, und Hans Behringer, Amster
dam, Holland, Wasser- bzw. Salzgemnnung. Zur Entwiisserung yon Fil. bzw. Gewinnung 
yon W. aus Lsgg., z. B. Seewasser, bedient man sich der Verdunstung bei niedriger 
Temp., z. B. 60° u. bei Atmospharendruck in einem Gas, z. B. Luft, das sich im Gegen- 
strom zur FI. u. im Kreislauf befindet u. benutzt zur Bewegung der Wasserdampf-Gas- 
mischung lediglicli die durch die Temp.-Differenz zwischen Verdunstungs- u. Konden- 
sationsraum des W. entstehenden Antriebskriifte. Ais Warmeąuelle dienen z. B. 
Sonnenstrahlen. Die Kondensation des W. erfolgt dann in beschatteten Raumen. 
(E. P. 454558 vom 27/3. 1935, ausg. 29/10. 1936.) Ma a s .

Noel Statham, Irvington-on-Hudson, N. Y., V. St. A., Abwasserreinigung. Eine 
beschleunigte anaerob. Vergarung von Abwasser, auch solchem aus Gerbereien u. Kon- 
servenfabriken mittels bolobten Schlamms findet in Ggw. von akt. Kohlo statt. Dio 
Wrkg. wird bereits durch 3—10 Teile akt. Kohle je 106 Abwasser crzielt. (A. P. 
2059 286 vom 26/1. 1935, ausg. 3/11. 1936.) Ma a s .

A. de Vreese, Escanaffles, Belgien, Jłeinigung felłhaltigcr Abwasser mittels eines 
Ca-Salzes, bes. CaCl2 oder CaS04 u. Ca(OH)2 erfolgt derart, daB stets ein tlberschuB 
an losl. Ca-Salz u. an nicht gelóstem Ca(OH)2 zugegen ist. (Belg. P. 407 624 yom 2/2.
1935, Auszug yeróff. 5/8. 1935.) Ma a s .

W illiam Alfred Dundas, Winnetka, und Philip Harrington, Chicago, 111.
V. St. A., Abwasserschlammhese.itigwig. Die Trocknung des Schlamms durch direkte Be- 
riihrung mit heifien Gasen vor der gegebenenfalls untor Zusatz yon Brennstoffen durch- 
zufiihrenden Verbrennung findet im Schwebezustand statt. Dem frischen Schlamm 
kann fertig zerkleinertes Trockenprod. zugesetzt werden. Vorr. (E. P. 455 604 vom 
21/1. 1935, ausg. 19/11. 1936.) Ma a s .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Vaduz, Liechtenstein, Ent- 
phcnolierung von Wassem. Ais Extraktionsmittel benutzt man hydrierte Teerole vom 
Kp. 200—350°. Aus diesen wird das Phenol in iiblicher Weise m it NaOH ausgewaschen. 
(E. P. 450 789 yom 24/6. 1935. ausg. 20/8. 1936. F. P. 801 354 yom 28/1. 1936, ausg. 
3/8. 1936. D. Prior. 21/2. 1935.) N ouvf.l .

V. Anorganische Industrie.
S. I. Kassabow, Pneumatisclie Entfemung von Pyritabbrdnden aus den Pyritofen. 

(Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitseheskoi Promyschlennosti] 13. 1035— '10. Sept.
1936.) SCHÓNFELD.

I. S. Roisen, SchutzrmPnahmm bei Anwendung von Tanks fiir  Chlor und 
andere verfliissigte Oase. (Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitseheskoi Promyschlennosti] 
13. 1040—43. Sept. 1936.) S c h o n f e l d .

Gopaldas G. Gulrajaney, Richtlinien fiir  die Fabrikałion von flussigem Chlor in 
Indien. Einrichtung einer Fabrik zur Erzeugung von Cl2, H u. NaOH mittels Elektrolyse 
von NaCl mit Vorcezellen. (Indian Text. J . 47. 62—63. 15/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

M. N. Merliss, Gewinnung von chemisch reiner Salzsaure direkt aus den Sulfatofen- 
gasen. Die Gewinnung reiner HC1 unmittelbar aus den Sulfatófen gelang auf folgendem 
Wege: Das Gas wird uber eine Schicht des Saurekondensats geleitet, in das man Na2S- 
Lsg. eintropfen laBt. Hierbei wird nach den Rkk.:

Na2S +  2 HC1 =  2 NaCl +  H 2S ; 2 AsC13 +  3 H,S As2S3 +  6 HC1;
H2S +  Cl, =  S +  2 HCl; SO? +  2 Ę O  +  Cl2 =  H 2S04 +  2 HC1, 

das Cl, As u. S 02 beseitigt. Das Gas wird dann in Kokskolonnen geleitet, wo es von 
S03 befreit wird. Das Gas wird durch 3 mit Feinkoks gefiillte Kolonnen, 1 Kolonne 
mit Glassoherben, eine Waschkolonne u. dest. W. geleitet. Der H 2S 04-Geh. dor HCl
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war nattirlich geringer ais ohne Durchleiten durch dic Koksschicht. Bei einem langeren 
Vers. wurde beobaehtet, daB der H ,S 04-Geh. der letzten mit W. gcfiillten Flasche, 
welcho das HC1 cnthielt, immer kleiner wurde, bis schlicBlich reine HC1 erhalten wurde. 
Nach noch langcrer Zeit beginnt aber der H 2S04-Geh. der HC1 wieder zuzunehmen. 
Es findet also ein Cyclus s ta tt: unreine ->- reine ->- unreine HC1. Dies wird auf 
folgendes zuriickgefiihrt. Bei Durchleiten des Gases bildet sich auf dem Koks eine 
H aut von H 2S 04 u. H 20 . Da S03 starker ais H20  adsorbiert wird, so wird der S03- 
Geh. auf dem Koks zunehmen. DemgemaB wird auch die S03-Adsorption durch den 
Film ebenfalls zunehmen, bis die H 2S04-Konz. eine bestimmte Grenze erreicht hat. 
Es gelang, das Verf. in die Betriebspraxis einzufuhren. (Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
ehimitscheskoi Promyschlennosti] 13 . 1043—44. Sept. 1936.) SCHÓNFELD.

Leonard Church, Lagern und Versand von Flufisaure. Niedrigprozentige, z. B. 
30%ig. HE, laBt sich voriibergehend in ausgepichten Holzbehaltem aufbewahren. 
60%ig. HE wird in Behaltem aus Pb, Stahl oder Gummi yersandt. Es werden besondere 
Ausfuhrungsformen fiir derartige Behalter beschrieben. (Chem. metallurg. Engng. 43. 
366—68. Juli 1936.) D r e w s .

E. B. Maxted, Die Stickstoffindustrie im Jahr 193G. Obersicht mit 38 Literatur- 
zitaten. (Chem. Age 3 5 . 559—60. 26/12. 1936. Bristol Univ.) B e h r l e .

Ja. A. Feldman, L. I. Koslow und K. N. Iwanow, Uber die Bedeutung der 
Zusammensetzung des Stickstoff-Wasserstoffgasgemisches bei der Ammoniaksynthese. 
Vorl. Mitt. Verss. der NH3-Synthese m it Gasgemisclien yerschied. Zusammensetzung. 
Dio Verss. wurden bei 250 a t m it Katalysatoren Yerschied. Aktiyitat durchgefuhrt. 
Die erreichbaren NH3-Konzz. nehmen zu mit Erhohung des N2-Geh. des Gases uber 
den stochiometrischen. Das Optimum lag bei etwa 30% N2-t)berschuB. Das Absinken 
der Umwandlung in NH3 bei Steigerung der Vol.-Geschwindigkeit yerlauft steiler bei 
uberschussigem N2. Jedoch hingen dic Resultate auch von der Aktiyitat der Kata- 
lysatoren ab. (Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal ehimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 
1034—35. Sept. 1936.) S c h ó n f e l d .

jacąues Boyer, Indusłridle Gewinnung von Krypton. Beschreibung einer Cl a u d e - 
Anlage zur Kr-Gewinnung durch Yerflussigung yon Luft. (Naturę [Paris] 1936 . H. 
558—61. 15/12.) D r e w s .

H. K. Sen, Sudhansu Ghosh und Kanai Lal Ray, Elektrolytische Gewinnung 
t on reinem Wasserstoff und Sauerstoff unter Druck. Jede Einzelzelle des Elektrolysours 
besteht aus einem iimeren m it Ebonit bekleideten Stahlzylinder (+ ), der gegen den 
auBeren Stahlzylinder (—) durch einen Ebonitkonus isoliert ist. Die Vorr. ist sehr 
widerstandsfahig gegen hohe Drucke. (Trans. Instn. chem. Engr. 13. 172—74.
1935.) D r e w s . 

Edward N. Trump, Gewinnung von Laugen aus Salzlagem. Es wird eine Art
Mammutpumpe beschrieben, bei der durch Einleiten von Luft u. W. in das angebohrte 
Salzlager die Solo gefordert wird, u. zwar in betrachtlich gróBeren Mengen ais bei den 
sonst ublichen Yorrichtungen. (Chem. metallurg. Engng. 43 . 364 — 68. Juli
1936.) D r e w s . 

Shoiehiro Imatomi, Die Beziehungen zwischen Kochsalz- und Magnesiumindustrie
in Japan. Beschreibung der in Japan ublichen Methoden zur Aufarbeitung von durch 
Einengen yon Meerwasser durch Sonnenwarmc nach Abscheidung des NaCl erhaltenen 
MgCl2-Laugen. Es handelt sich bes. um Reinigungs- u. Trennverff. fiir das zur elektrolyt. 
Gewinnung yon Mg yerwendeto MgCl2. AuBerdem werden K-Salze, sowie Cl u. Br 
ais Nebenprodd. gewonnen. Der bei der Endkonz. der Laugen entstehende Hochdruck- 
dampf dient zur Erzeugung elektr. Kraft, wahrend der Abdampf schlieBlich boi der 
Einengung des Meerwassers benutzt wird. — Hierzu ygl. C. 19 3 6 . I. 2820. (Sci. Pap. 
Inst. physic. chem. Res. 30. 138—49. Sept. 1936. [Orig.: engl.]) DREWS.

G. I. Gorstein und S. P. Tkatschenko, Gewinnung von Nalriumnitrat und 
Ammoniumnitrat. Auf Grund des Gewichtsdiagramms des Syst. NH4N 03-NaCl-H:0 
bei 100° u. 16° von W URM SER (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1922- 1466) u. RenGADĆ- 
L e  C h A t e l i e r  (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 1921 . 345) wird gezeigt, daB es mog- 
lich ist, N aN 03 u. NH4C1 aus NH4N 0 3 u. NaCl bei cycl. Krystallisationen zwischen 
100° u. 16° mit einer Ausbeute yon etwa 28% zu erhalten. Untersucht wurde ferner 
der Gleichgcwichtszustand des Syst. NH4N 0 3-NaCl-H20  bei 0°. Innerhalb 100—0° 
erhalt man N aN03-Ausbeuten von 8—10%- (Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal chinii- 
tscheskoi Promyschlennosti] 13 . 1045—47. Sept. 1936.) SCHÓNFELD-
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Robert H. Ridgway, Ghromit. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 4344.) Bericht 1935. 
(U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 475—86.) PANGRITZ- 

W. W. Adams und R. W. Metcalf, Fullererden. (Vgl. bierzu C. 1936. I. 4781.) 
Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 947 bis 
952.) P a n g r i t z .

C.-L. AIexanian, Identifizierung nalurlicher Bleicherden durch ihre Entwasserwngs- 
kurve. (Vgl. C. 1936. I . 3947.) Es werden die Entwassenmgskurven fiir Kaolinite, 
Monmorillonite, gcwóhnliche Entfarbungstone (teils nach Aktmerung) sowie fiir 
franzós. (Vaucluse) u. nordafrikan. (Algier u. Marokko) Entfarbungstone mitgeteilt. 
Aus dem gleichartigen Verh. von aktm erten  u. nicht aktivierten Tonen wird geschlossen, 
daC der innere Bau der Entfarbungserden durch die Aktivierung nieht geandert wird
u. die Entfarbung lediglich auf einer physikal. Adsorption beruht. (Ann. Office nat. 
Combustibles liąuides 11. 471—86. Mai/Juni 1936. Ecole nationale supćrieure du 
Petrole et des Combustibles liąuides.) J .  SCHMIDT.

Soc. Anon. Fabbriea Acgua Ossigenata e Derivati, Mailand, Herslellung von 
Wasserstoffsuperoxyd. (NH,,)2SO.r Lsg. wird elektrolysiert, bis sie einen Geh. von
10 g akt. 0 2 im Liter enthalt, mit der gleichen Menge W. verd. H20 2 wird abdest.
u. die Rest-Lsg. wieder zur Elektrolyse zuriickgefuhrt. (It. P. 328 622 vom 16/2. 1935.
F. Prior. 20/2. 1934.) N i t z e .

N. V. Industrieele Maatschappij voorheen Noury & van der Lande, Deventer, 
Holland, Gewinnung von Wasserstoffsuperoxyd durch Destillation. H ,0 2 abgebende 
bzw. abspaltende Lsgg. werden m it direktem, auf 300—600° iiberhitztem W.-Dampf 
oder mit indifferenten Gasen, wie Luft, 0 2 oder N2, gegebenenfalls im Gemisch m it 
W.-Dampf, behandelt. Die Lsgg. kónnen auch durch den W.-Dampf zerstaubt in 
die Dest.-App. eingefiihrt werden. ZweckmaBig wird bei Unterdruck destilliert. Die 
Lsgg. kónnen auch auf etwa 100° vorgewarint werden. Der Dest.-Riiekstand wird 
nach Zusatz von W. erneut der Elektrolyse unterworfen. Vorzugsweise wird eine App. 
aus Quarz verwendet. Die Dest. des H 20 2 erfolgt rascher ohne gróBere Zerss. ais bei 
der bekannten Dest. bei niederer Temp." Das H 20 2 wird in konz. Form erhalten. Die 
Vorr. kann entsprechend kleiner gewalilt werden. (F. P. 804844 vom 9/4.1936, 
ausg. 3/11. 1936 u. E. P. 454209 vom 14/4. 1936, ausg. 22/10. 1936. Beide Holi. 
Priorr. 12/4. u. 6/12. 1935.) H o l z a m e r .

Jason Svorónos, Griechenland, Trennen des Schwefels von Begleitsłoffen. Das 
freien S enthaltende Gestein wird einer Flotation mittels einer Fl., dereń D. gróBer ais 
die des S ist, unterworfen. Die Verteilung der Massen geschieht zunachst bei gewóhn- 
licher Temp., worauf sich zwecks Abscheidung des S an der Oberflaehe zw'eckmaBig 
eine Erhitzung anschlieBt. Ais besonders geeignet erweist sich ZnCL-Lsg., dereń D. 
iiber 2 u. dereń Kp. iiber 120° liegt. Niedriger sd. Fil. kónnen unter Druck erwarmt 
werden. (F. P. 803 742 vom 17/3. 1936, ausg. 7/10. 1936. Griech. Prior. 20/3.
1935.) H o l z a m e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Schwefeldioxyd 
aus Gasgemischen. Ais Absorptionsmittel werden die Salze von schwachen Sauren 
benutzt, z. B. der H3P 0 4, Milch-, Glykol-, u. Citronensaure. In  Frage kommen weiterhin 
alle Sauren, dereń Lsgg. bei einem Geh. von 1 g-Mol in 40 1 W. bei 45° Dissoziations
konstanten zwisehen 1 X  10~2 u. 1 X 10~6 besitzen, bes. die Alkali-, Erdalkali-
u. Ammoniumsalzc dieser Sauren. Mischungen dieser Salze kónnen auch benutzt 
werden. Die Absorptionslsgg. kónnen auBerdem Salze starker Sauren enthalten. Ygl. 
Ung. P. 113 952; C. 1936. I. 4850. (It. P. 323 473 vom 6/5.1933. E. Prior. 6/5.
1932.) N i t z e .

Compagnie Nationale de Matiśres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunies (fitablissement Kuhlmann), Frankreich, Umsetzung 
von schwefddioxydhaItigeti Gasen zu Schwefeltrioxyd. Ein eine geringe S 02-Menge 
(9—11  °/0) enthaltendes Gasgemisch wird unter Yermeidung schadlicher Tempp. iiber 
einen Katalysator gefiihrt. Das Abgas wird bei niedrigerer Temp. m it S02-reichem 
Gas in solehem Umfang gemischt, daB es dem Prod. der teilweisen Rk. eines mehr 
ais 12°/0 S 02 enthaltenden Gases entspricht. Die weitere Katalyse wird in mehreren 
Stufen unter Warmeregelung ausgefiihrt. Hierfiir Sondervorr. (F. P. 805 605 vom 
10/8.1935, ausg. 25/11. 1936.) N i t z e .

W illi Biisching, Dólau b. Halle a. S., Hochkonzentrieren ungereiniglcr Schwefel- 
siiurc in Einkesselkonz.-Yerf. (d. h. in einem geschlossenen, guBeisernen Kessel) nach
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Vorbeliandlung der Siiure in Dephlegmatoren, dad. gek., daB die im Dephlegmator 
yorbehandelte Saure aus dem Dephlegmator durch ein Tiefeinfiihrungsrohr in die 
untersten Schichten einer in einem geschlossenen Kessel befindlichen sd. konz. Saure 
eingefuhrt u. dort durch ein mechan. Riihrwerk umgeriilirt wird. Man kann auch 
Druckluft oder andere Oxydationsmittel gleichzeitig in die Siiure einleiten. (D. R. P. 
639 225 KI. 12 i vom 18/6. 1927, ausg. 1/12. 1936.) N it z e .

American Smelting & ReJining Co., New York, N. Y., V. St. A., Trennen des 
Selens ton edelmetallhaltigen Erzen oder anderen bei der Metallgewinnung anfallenden 
Gemischen durch oxydierenden AufschluB m it Alkaliverbb., Lósen der entstandenen 
Alkali-Se-Verbb. aus dem Sehmelzriickstand u. Ausscheiden von Se, dad. gek., daB 
auBer der Alkaliverb. nur eine solche Menge Oxydationsmittel verwendet wird, daB 
prakt. alles Se in Alkaliselenit umgewandelt wird. Ais Oxydationsmittel kann NaNOj 
oder Luft verwendet werden, Cu wird vor der osydierenden Behandlung entfernt. 
Durch genaue Bemessung der Menge des Oxydationsmittels wird die Bldg. von selen- 
saurem Alkali verhindcrt, das erst wieder zu Selenit red. werden miiBte. Die Ausbeute 
betragt iiber 90%  Se ais Selenit. (D. R. P. 638 594 KI. 12 i vom 1/4. 1934, ausg. 
19/11 .1936 .) H o l z a m e r .

Ernst Miiller, Heidelberg, Herstellung ton Ammoniumazid. Ein inniges Gemisck 
von NaN3 (13 Teile) u. NII,,C1 (10,6) wrird mit maBigen Mengen W. (20— 25) erhitzt, 
z. B. bis auf Tempp. von 130 u. 160° bei Ende der Umsetzung u. die aus NH4N3 u- 
W. bestehenden Dampfe werden abgekuhlt. In  festem Zustand scheiden sich 7 Teile 
NH4N3 aus. AuBer W. verwendet man zweckmaBig geringe Mengen wss. NH3-Lósung. 
Yerwendet man im Dauervers. s ta tt W. das bei der Dest. anfallende wss. Kondensat
u. uberschussiges NH4C1, so wird eine theoret. Ausbeute an NH4N3 erzielt. (D. R. P. 
637 781 KI. 12 i vom 14/7. 1935, ausg. 4/11. 1936.) M a a S.

Soc. Hydro-filectrioue Aiguelelette-Bourget, Frankreieh, Herstellung konzen- 
trierter Salpełersaure. Wasserfreies Ca(N03)2 wird in der Hitze zers. u. das entstehende 
N 0 2 durch starkę Kiihlung verflussigt. Die aus nitrosen Gasen u. 0 2 bestehenden 
Restgase werden von den Stickoxyden dureh Auswaschen befreit, worauf der 0 2 ver- 
dichtet wird. N 02, 0 2 u. die gewonnene H N 03 werden dann unter Druck zu konz. 
H N 03 umgesetzt. Das wasserfreie Ca(N03), wird nach den Verff. der F. PP. 667 115;
C. 1930. I. 570, 715 357; C. 1932. I. 1564' u. 763 049; C. 1934. II. 1510 gewonnen. 
(F. P. 803 946 vom 19/6. 1935, ausg. 12/10. 1936.) H o l z a m e r .

Joseph Cabrera und Elpidio Piccoli, Mailand, Bei der Herstellung von Alkali- 
silicaten durch Schmelzen mit Na2C03 oder Na2S04 wird der Si02-haltige Ausgangs- 
stoff mit der Asche von Reisspalzen gemiseht oder durch diese Asche ersetzt. (It. P- 
326 524 vom 21/6. 1933.) N it z e .

Enrico Bossi und Carlo Osvaldo Formenti, Mailand, Uberfiihrung von Wasser- 
glaslosungen in feste Formen. Alkalisilicatlsgg. (38— 40° Be) werden m it soviel wasser
freiem Na2C03 gemiseht, daB das Losungs-W. der Silicate ais Krystall-W. des Na2C03 
aufgenommen wird. (It. P. 326 117 vom 13/12. 1934.) N it z e .

Charles Harold Champion, London, Verbesserung von Iłu fi. RuB wird durch 
Rollen in Drehtrommeln oder auf Drehscheiben agglomeriert. (E. P. 453 792 vom 
10/5. 1935, ausg. 15/10. 1936.) N it z e .

Pierre Max Raoul Salles und Jules Dominigue Barrś, Frankreieh, Herstellung 
geformter Aktitkohle. Reiskomer werden im Drehofen unter AussehluB von Luft bei 
sehr langsam auf etwa 400° ansteigenden Tempp. rerkohlt. Zur Vermeidung einer 
zu starken Erhitzung kann etwas CaC03 hinzugefugt werden. Diese Kohlekórner 
werden dann bis 1200° erhitzt, bis keine gasfórmigen Stoffe mehr entweichen. Die 
Asche wird mittels Saure entfernt. Die Troeknung geschieht bei 300°. Soli dio schon 
erheblicho Aktiyitat noch gesteigert werden, so werden die Kórner in H 3P 0 4 verteilt
u. erneut einer Dest. unterworfen unter Wiedergewinnung des entweichenden P. Diese 
akt. Kohlekórner sind bes. zur Adsarption ton Giftgasen geeignet. (F. P. 804335 vom 
28/3. 1936, ausg. 21/10. 1936.) H o l z a m e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung ton Wasserstoff- 
Bei der Herst. von H 2 durch Spaltung von KW-stoffen mittels 0 2 oder H 20  in absatz- 
weise betriebenen Vorrichtungen mit innerem Warmespeicher wird das die Vorr. 
verlassende,mit RuB beladene Gasgemisch durch eine 0„-Flamme hindurchgef uhrt. (F. P- 
805 699 Tom  26/3. 1936, ausg. 26/11. 1936. D. Prior. 24/4. 1935.) N it z e .

Consolidierte Alkaliwerke, Deutschland, Herstellung ton Alkaliterbindungcn. 
Ałkalisilieofluoride werden in wss. Aufsehlammung mit Carbonaten der Erdalkalien
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umgesetzt. Dio in Freiheit gesetzten Fluoride werden gewonnen u. gegebenenfalls auf 
Hydroxyde oder Carbonate verarbeitot. (F. P. 805 490 vom 27/4. 1936, ausg. 20/11. 
1936. D. Priorr. 27/4., 2/5., 6/5., 31/5. 1935 u. 9/3. 1936.) N i t z e .

S. T. J. C. Studio Tecnico Industria Chimica, Mailand, Herstellung von Alkali- 
nitraten. Dic Rk. von Alkaliohloriden mittels nitroser Gase findet in Ggw. von sus- 
pendiertem Pb(OH)2 s ta tt. (It. P. 329 163 vom 6/3. 1935.) N i t z e .

Pacific Coast Borax Co., V. St. A., Loseverfahren fiir Kalirohsalze. Das Roh- 
salz wird zunacbst mittels direkten Dampfes auf erhóhte Tempp. gebracht, m it orwarmten 
Losungsm. bedeckt u. der Zulauf von neuem Losungsm. sowio der Ablauf dor fertigen 
Laugo derart gcregelt, daB das Salz stets von Lsg. bedeekt blcibt. Vorr. (F. P. 805 751 
vom 1/4. 1936, ausg. 28/11. 1936.) N i t z e .

Gian Alberto Blanc, Rom, Bchandlung von Aufschluplosungen von Leucit mit 
HN03. Die Lsgg. werden unter Gewinnung der verdampfenden H N 03 soweit eingeengt, 
daB die Nitrate in suspendierten, bleibenden Krystallen sich ausscheiden. Diese werden 
raechan. entfernt, bis sie don Boden u. die Wando der GefaBe nicht yerkrusten konnen. 
Gleichzeitig wird Frischlaugo zugefiihrt, um das Volumen der Lsgg. konstant zu lialten. 
Tempp., bei denon H N 03 sich zers., miissen yermieden werden. (It. P. 326 384 vom 
13/6. 1933.) _ _ N it z e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Elektrolyse von Natriumsulfat. 
Bei Ausfuhrung des Amalgamverf. laBt man den Elektrolyten vom Kathodenraum 
durch oin dichtes Diapliragma in den Anodenraum strómen u. halt die Lsg. unter 
Erganzung des Na2S04-Geh. im Kreislauf. Bei 40° u. 35 cm W.-Siiule soli das Dia- 
phragma weniger ais 10, vorteilhaft woniger ais 5 ccm/qdm in der Minuto durchlassen. 
(F. P. 805 279 vom 24/4. 1936, ausg. 16/11. 1936. D. Prior. 27/6. 1935.) N i t z e .

Rodolfo Battistoni und Giovanni Battistoni, Mailand, Verarbeitung von Natrium
sulfat. Dio Rk. von Na2S04 oder Na.,S03 m it C findet im elektr. Ofen statt. Das End- 
prod. enthalt 35—40% Na2C03, 48—52% Na2S, 5—6%  Na2S03 u. 10—12% uniósł. 
Ruckstand, von dem 90% C u. der Rest Fe-Verbb. sinS. (It. P. 329 961 vom 
4/4. 1934.) N it z e .

Soc. Anon. Azogeno und Carto Toniolo, Vado Liguro, Italien, Herstellung von 
kryslallisierten Erdalkali- und Magnesiumverbindungen. Zur tJberfiihrung von ein- 
fachen oder gemischten Nitraten der Erdalkalien in feste Form wird die Sehmolzo 
der wasscrhaltigen Nitrato zorstaubt u. der Staub in bereits abgekiihlte feste Nitrat- 
krystalle aufgefangen, wobei letztere in soleher Menge vorlianden sein sollen, daB ihre 
Temp. durch die Krystallisationswarme nicht wesentlich erhoht wird. (It. P. 323 546 
vom 7/11. 1933.) N it z e .

Laboratoire Ege, Frankreich, Herstellung von Aluminiumsulfat. Kaolin wird 
ohne vorherige Calcination im Autoklaven mit H 2S04 aufgeschlossen. (F. P. 805 325 
vom 8/8. 1935, ausg. 17/11. 1936.) " N it z e .

Jean-Charles Seailles, Frankreich, Verarbeitung ton Calciumaluminatlosungen. 
Dio zur Neutralisation erforderliche Saure wird in Ggw. von vorgebildotem Al(OH)3 
zugegeben. Frische Lsgg. konnen m it Al(OH)3 gegebenenfalls mit dem Kalksalz, 
sofern es uniósł, ist, odor m it dem Gemenge von Al(OH)3 u. Kalksalz geimpft werden. 
(F. P. 805 782 vom 2/5. 1936, ausg. 28/11. 1936. Lusemburg. Prior. 15/5.1935.) N it z e .

Gaut Gaither, Hopkinsville, Ky., V. St. A., Herstellung tton Kryolith. Zu NaA102- 
Lsg. setzt man mehr NaOH ais zur Kryolithbldg. erfordorlich ist u. darauf die zur Ober- 
fuhrung des gesamten Al u. Na in Fluoride benótigte Mengo an HF. Dor Nd. aus Na3AlF6 
u. NaF wird gewonnen. (A. P. 2 058 075 vom 9/6. 1934, ausg. 20/10. 1936.) M aas.

P. N. Ljubimow, U. S. S. R., Darstellung reiner Cadmiumsalze. Metali. Cd wird 
gemahlen u. in der Kalte mit zur vollstandigen Auflósung nicht ausreiehenden Menge 
einer Mineralsaure behandelt. Die erhaltene neutralo Lsg. wird zweeks Abscheidung 
von Fe u. Zn mit Cd-Carbonat versetzt, yom Nd. abfiltriert, eingedampft, getrocknet 
u. gegluht. (Russ. P. 47 686 vom 3/11. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

C. F. Burgess Laboratories, Inc., Madison, Wis., V. St. A., Herstellung von 
Titanverbindungen. Ti-Verbb. werden aus Ti-haltigem Materiał durch Rk. mit einer 
gróBeren Menge NH4F ais notwondig ist, die reaktionsfahigen Bestandteile in einfache 
Fluoride umzusetzen, erhalten. Die Rk. findet im wesentlichen in trockenem Zustand 
oder in wss. Lsg. bei Tempp. bis zu 250° sta tt. Das Ti wird anschlieBend ais Ti-amino- 
tetrafluorid verfliiehtigt. Si02 wird ais Nebenprod. durch Hydrolyse des Silicofluorids 
gewonnen. Dio erhaltenen wss. Lsgg. konnen durch Zusatz von lósl. Sulfiden von
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Sohwermetalisalzen gereinigt werden. (Vgl. hierzu A. P. 1 995 334; C. 1935. II. 2261.) 
(E. PP. 456 058 u. 456 314 beide vom 2/3. 1935, ausg. 3/12. 1936.) N it z e .

American Zinc, Lead & Smelting Co., V. St. A. (Erfinder: Reginald Hill 
Monk und Archibald Stewart Ross), Hersłellung non reinem Titandiozyd (Enłeisenung). 
Durch Hydrolyse gefalltes T i02 wird von seinem Geh. an adsorbierten Fe-Ionen durch 
Rk. mit Metallsalzlsgg., dereń łonen von T i02 starker ais Fe-Ionen adsorbiert werden, 
befreit. Derartige Lsgg. enthalten Th-, Al- oder Zn-Ionen. Die Rk. kann in Ggw. 
von Schutzkolloiden durchgcfiihrt werden. Boi der Rk. kann man auch noch 5% 
koli. Fe-Oxydlsg. zugeben, dereń Ionen hoheres At.-Gew. oder Wertigkeit besitzen 
ais Fe11. (F. P. 804 225 vom 21/2. 1936, ausg. 19/10. 1936. A. Prior. 25/3. 1935.) N i t z e .

Minerał industry: its statistics, technology and trade, 1935. Vol. 44. London: Mc Graw-Hill.
1936. 70 s.

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
— , Emaile fiir  die chemische Industrie. Allgemeines iiber den Aufbau chem. 

Glaser u. Emails. Die metali. Unterlage. Der Emailaufbau. (Glashiitte 66. 809—11. 
28/11. 1936.) P l a t z m a n n .

S. G. F ran tz , Abscheidung von Eisenteilen aus fliissigen Materiałem. Beschreibung 
der magnet. Abscheidung von Eisonteilchen aus Emailfliissen. (Better Enamcl. 7.
Nr. 11. 14—16. Noy. 1936.) P l a t z m a n n .

Vielliaber, Boraxarme Deckemails. Borsaure wirkt im Deckemail lediglich ais 
FluCmittel. Man kann mit ganz kleinen Mongen Borsaure auskommen (2%) bei Ver- 
wendung von Soda u. Pottasche ais FluCmittel ohne Beeintrachtigung der Giitc. 
(Emailwaren-Ind. 13. 387—88. 1936.) PLATZMANN.

P. G. Pickwell, Prinzipien und Praxis des Trochiens von Emailware. Vf. be
handelt die Verdunstung von W. im allg., das Trocknen nasser Emails auf dem Wege 
der Verdampfung, die móglichen Arten der Lufterwarmung, dio Formen der Trocken- 
kammern u. die Verwendung von automat, arbeitenden Transporteuren fiir die Trock- 
nung. (Foundry Trade J . 55. 436—37. 3/12. 1936.) P la t z m a n n .

H einrich K irst, Bleifreie Majólika. Bleifreie Majolikaemails, bei denen der Geh. 
an Bleioxyd teils durch Borsaure, teils durch Zink- u. Bariumoxyd orsetzt ist, werden 
beschrieben. Es wird neben dem Yorteil der Pb-Freiheit auch auf die mogliche Er- 
spamis eines Brandes u. auf die geringere D. hingewiesen. Angaben uber die Zuss. 
soleher Emails u. iiber die Zuss. der etwaigen Farbzusatze. (Glashiitte 66. 828—30. 
5/12. 1936.) P la t z m a n n .

Th. Ziener, Glaseinbrennfarben und ihre Anu-endung in der Lampenbldserei. Es 
wird das Verf. des Einbrennens von Glasfarben beschrieben, bei dem es ahnlich wie 
bei Emails auf die Bldg. einer Haftschicht ankommt. Hinsichtlich der Zus. der Schmelz- 
farben ist zu bemerken, daC Glasemails niedrig sehm. Glaser mit Bleioxyd, Borsaure 
u. Kieselsauro ais wesentlichsten Bestandteilen sind. Glasfarbo ist M eta llo x y d s ilic a t-  
mit cinom leicht schm. Glas, also die Mischung eines Farb- u. FluBkórpers. Vf- 
beschreibt die yerschied. Typen der Glasbrennfarben, die sich nach opaken, durch- 
sichtigen u. matten unterscheiden. Es -wird auf die Bedeutung der Wahl der richtigen 
Farbę, der Art des Einbrennens u. der Aufbereitung des Farbflusses in Anpassung an 
die unterschiedlichen Verwendungszwecke hingewiesen. (Glas u. Apparat 17. 187—89. 
11/10. 1936.) P l a t z m a n n .

W. F. Juferew , Uber die Berechnung der Schmelztemperatur des Olases (bei der 
Herstellnng aus dem Gemenge) auf Gnnid der chemischen Żusammensetzung. Vf. giM 
folgende empir. Formel an, die es gestattet, den F. eines Gemenges mit gewisser An- 
naherung vorauszuberechnen:

F  =  1700° +  [(ALO^lOO) — (FeO/72)]-435 +
[(CaO/56) +  (Mg0/40) — (K„0/94) — (Na20/62)]-370 — 2825 K  +  3000 K 2.

Der Faktor K  =  (%  Na20/62) +  (%  Iv20/94) +  (°/0 Mg0/40) +  (%  CaO/56) +  
(%  FejOj/lOO). (Trans. Inst. chem. Technol. Ivanovo [USSR] [russ.: Trudy I"a- 
nowskogo chimikotechnologitscheskogo Instituta] 1. 95—97. 1935.) RÓLL.

W. P. Uspenski, Zur Frage der Auswahl von Gldsem mit gleichen Ausdehnungs- 
koeffizienten. Ableitung u. Angabe einer Rechenregel, nach der es móglich ist, die Zus. 
zweier Glaser, die gleiche Ausdehnungskoeff. haben sollen, aufeinander abzustimmen 
unter Benutzung der bekannten Koeff.-Methode. (Trans. Inst. chem. Technol. I v a n o v o
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[USSR] [russ.: Trudy IwanowBkogo chimiko-teclmológitsehcskogo Inst i tu ta] 1. 98 
bis 100. 1935.) ROLL.

A. J. Holland und W. E. S. Turner, Dic Bruchfeśtiglceit von Glas. Der Ein- 
flu/3 von Rissen und Kratzcrn. Es wurde der Einfl. yerschied. Faktoren auf die Biege- 
festigkeit von Glasstreifen von 10 cm Lange, 0,8 cm Breite u. 0,26—0,285 cm Dieke 
untersucht. Die Biegefestigkeit wurde deutlich beeinfluBt von der Qualitat des zum 
Zuschneiden der Streifen yerwendeten Diamanten. Bei Verwendung eines neuen 
Diamanten war dio Bruclifestigkeit 570 kg/qem, bei einem gebrauckten Diamanten 
673 kg/qem. Es wurden die Sehnittkanten der Streifen geschliffen u. poliert, u. zwar 
indem mehrere Streifen zum Polieren aufeinandergckittet wurden. Der verwendete 
Kitt beeinfluBte stark die Bruclifestigkeit der geschliffenen Streifen. Fur Canada- 
balsam, Sehellack u. Paraffin waren die Festigkeiten 580, 877 u. 938 kg/qcm. Die 
Art des Poliermittels war ebenfalls von Einfl. auf die Festigkeit. Es wurde weiterhin 
der Einfl. der Tiefe der Risse auf die Festigkeit untersucht. Die Festigkeit ist in linearer 
Abhangigkeit von der lliBtiefe. Durch Extrapolation wurde fiir die Festigkeit des 
lissefreien Glases der Wert 1050 kg/qcm gefunden, der demjenigen yon Streifen mit 
feuerpolierten Kanten cntspricht. — Dor Einfl. von Kratzern auf der Glasoberflache 
wurde untersucht, indem mit einem Diamanten u. einer Grammophonnadel Kratzer 
unter yerschiedener Belastung hergestellt wurden. Ein Diamantkratzer von 0,005 mm 
Breite erniedrigte die Festigkeit von 877 kg/qcm auf 505 kg/qcm, ein solcher von
0,0007 mm Breite von 877 auf 855 kg/qem. Der letztere Kratzer war unsiehtbar u. 
nur durch Behandlung mit HF sichtbar zu machon. Ahnliche Werte ergaben Kratzer 
mit Grammophonnadeln. Ein Kratzer vou 0,0007 mm Breite hatte keine Wrkg. mehr. 
Vff. finden daraus, daB Kratzer unter 0,001 mm Breite auf die Bruchfestigkeit keinen 
Einfl. mehr haben. (J . Soc. Glass Teehnol. 20. 279—97. Aug. 1936. Sheffield, Univ., 
Dept. of Glass Techn.) RÓLL.

Springer, Ober die Enlglamng des Glases. Obcrbliek iiber die Erseheinungs- 
formen der Entglasung, ihre Abhangigkeit yon der Zus. des Glases u. ihre Bekampfung. 
(Glashiitte 6 6 . 778—79. 794—96. 14/11. 1936. Zwiesel/Bayern.) R ó l l .

L. Springer, Ober steiniges Glas. Es wird eine zusammenfassende Darst. der 
yerschied. Arten von Glassteinen u. ihrer einfacheren Erkennungsmerkmale gegeben 
u. durch eine Reihe von Beispielen aus der Glashiittenpraxis mit Mikroaufnahmen 
erlautert. Ausfiihrliehe Literaturiibersieht. (Spreehsaal Keram., Glas, Email 69. 
550—53. 564—67. 17/9. 1936. Zwiesel, Bayem, Staatl. Fachschule f. Glasind.) RÓLL.

Z. C. Kline. Gispiges Nalronkalkglas. In Ergiinzung zu den Angaben von Ba DO ER 
(C. 1 9 3 7 .1. 155) erwahnt Vf. einen Fali, in dem in einem Rekuperativraume beim tlbcr- 
gang yon Generatorgas auf Naturgas Gispen auftraten. Die scharfe u. wenig leuebtende 
Naturgasflamme wurde durch Erweiterung des Brenners zu besserer Entw. gebracht, 
worauf die Gispen yersehwandcn. (Ceram. Ind. 27 . 208. Sept. 1936.) R o l l .

L. Springer, Nochmals dic Kólile- und Schwefelgelbglaser. Kohlenstoff allein farbt 
gew8hnliehe Glaser nicht, sondem wirkt bei gleiehzeitigem Sehwefelzusatz nur durch 
seine Red. ais Stabilisator. Fe20 3 ist zur Entstehung einer starkeren Farbung mit 
S-Verbb. oder mit Sulfat u. Kohle nicht unbedingt erforderlioh; es fórdert indessen die 
Farbung. In  auderen Glasern, wo starko Farbungon ohne das Vorhandensein groBerer 
Mengen Fe20 3 auftrcten, miissen Schwefelalkalien die Farbtrager sein. Bei Farbungen 
mit S u. S-Verbb. ist ein kleiner Zusatz von Kohle oder Fe20 3 vorteilhaft, da diese 
stabilisierend auf die Farbę wirkon u. somit Einsparung an Farbemittel erlauben. Bei 
Farbung mit Sulfat u. Kohle wirken kleine Mengen Fe20 3 offenbar zerstorend auf die 
gelbbraune Farbę; erst groBere Mengen begunstigen die Farbekraft. (Spreehsaal 
Keram., Glas, Email 69. 735—36. 10/12. 1936. Zwiesel, Bay., Staatl. Fachschule f. 
Glasind., ehem.-techn. Abt.) ' P l a t z m a n n .

W. F. Juferew und W. P. Uspenski, Flaschenglas. Vorschlago zur Yerbilligung 
der Erzeugungskosten des Flaschenglases (Herabsetzung des Alkaligeh. bis auf 6% . 
Verwendung billiger alkalihaltiger Mineralien, Yerzicht auf die bisher iiblichen sehr 
niedrigen Śehmelztemperaturen). (Trans. Inst. chem. Teehnol. Ivanovo [USSR] 
[russ.: Trudy Iwanowskogo chimiko-technologitseheskogo Instituta] 1. 101—09.
1935.) R o l l .

Theo Ziener, Bierleitungen aus Glas. Glasrohr kann ais yollwertiger Ersatz fiir 
Bierleitungen aus Zinn dienen. Bei seiner Verwendung ist auf Spannungsfreihcit, 
zweckmaBige Yerlegung u. gceignete Yerb. der Teilstiieke einer Leitung zu achten,

X IX. 1. 113
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wofiir Vf. Ausfuhrungsbeispiele gibt. (Sprechsaal Keram., Glas, Email 69. 581—85. 
Chemiker-Ztg. 60. 883—86. 1/10. 1936. Melsungen.) R o l l .
!Ł» i R. Rieke und Liselotte Mauve, Yersucha zur Verwendung deutscher Kaolinu zur 
Porzellanherstdlung. (Vgl. O. 1937. I. 402.) Zur Priifung der Verwendbarkeit deutscher 
Kaolino zur Porzellanherst. wurden 8 deutsche Kaoline u. ein Pechstcinkaolin von 
Scliletta teils allein, teils in Mischung mit Zettlitzer Kaolin oder mit Zettlitzer u. einem 
anderen deutschen Kaolin systcmat. untersucht. Sie wurden in eine in ihrer rationellen 
Zus. stets gleiehbleibende Hartporzellanmasse eingefiihrt. Es wurden folgendo techn. 
hauptsachlich interessierende Eigg. untersucht: Anmaehewasser, Ausrollgrenze, Plasti- 
zitatszahl nach RiEKE, Trockenschwindung, Trockenfestigkeit, Brennschwindung bei 
S.K. 14 u. 15 bzw. 16, Brennfarbe, Standfestigkeit im Brande u. dio Transparenz. 
Es zeigte sich, daB sich keiner der Kaoline in jeder Beziehung giinstig verhielt. Es 
neigten z. B. die Massen m it denjonigen Kaolinen, dio am plastisehsten sind u. dic 
Trockenfestigkeit am meisten erhóhcn, am starksten zur Verformung beim Brand, 
wahrend diejenigen, die eine gute Brennfarbe lieferten, haufig unzureicliende Trocken
festigkeit besitzen. Es empfiehlt sich daher, mehrere Kaoline, die sich in ihren Eigg. 
erganzen, zu mischen. Der gut bildsame Zettlitzer Kaolin kann zunachst fiir viele 
Zwecke noch nicht ganz entbehrt werden, doeh ist er bis zu einer gewissen Grenze, 
die von der herzustcllenden Ware abhangt, durch eine Mischung deutscher Kaoline 
ersetzbar. (Ber. dtscli. keram. Ges. 17. 537—62. Nov. 1936. Berlin-Charlottenburg, 
Staatl. Porzellan-Manufaktur, Chem.-techn. Vers.-Anst.) PLATZMANN.

Stefan Sztatecsny, Beitrag zur Frage der Wiinnespannungen in Laboratoriums- 
porzeJlan. Fiir die beim Abkuhlen bzw. Abschrecken in glasierten Scherben auftretenden 
Spannungen wurden fiir den Fali oines diinnwandigen Rohres Gleichungen abgeleitet. 
Bei Kenntnis der Abmessungen, Temp.-Schwahkungen u. der Materialeigg. (Dohnsteife, 
Warmedohnungszahl, Festigkoit) kann mit Hilfe dieser Gleichungen dio Sicherheit gegen 
Zerstorung durch Abblattern oder Rissigwerden der Glasur u. durch Bruch des Scherbens 
bewertet werden. Oder aber es kann fiir dio Herst. solcher keram. Erzeugnisse die Wahl 
dor Abmessungen u. Materialeigg. derart erfolgen, daB womSglich gleiehe Sicherheit 
gegen dio yerschied. Brueharten besteht. (Sprechsaal Keram., Glas, Email 69. 627—29. 
639—41. 22/10. 1936. Wioń.) P l a t z m a n n .

G. K. Tereschtschenko, Vakuumbcarbcitung von Porzcllanmassen. Der Vgl. 
zwischen dor gewohnlichen Verarbeitung von Porzcllanmassen u. der Vakuumboarbeitung 
ergab, daB 1. dio Plastizitat bes. der mageren Massen stark durch die Vakuumbehandlung 
zunimmt; dane bon steigt auch das Haftvermogen im lufttrockenen Zustand stark 
an, so daB Massen mit hohem Kaolingeh. ohne Zusatz von plastifizierenden Stoffen 
zu Porzellan verarboitet werden konnen; 2. dio bei gewohnlicher Verarbeitung viel 
zu mageren Massen konnen nach der Vakuumbearbeitung gut geformt werden u. kleben 
nicht an der Form an; 3. die Erzeugnisse aus mageren Massen lassen sich nach der 
Vakuumbearbeitung gut ohne RiBbldg. trocknen; 4. die mechan. Festigkeit nimmt 
zu ; 5. die Endtomp. des Brennens kann um 1—2 Kegel niedriger gehalten werden ais 
bei gewohnlicher Verarbeitung. (Koramik u. Glas [russ.: Kcramika i Steklo] 12. Nr. 6. 
30—34. Juni 1936. Keram. Inst.) V. Fi/NER.

V. L. Mattson, Kyanitbetrieb der Celominen. (Buli. Amer. ceram. Soc. 15- 313 
bis 314. Sopt. 1936. Burnsville, Nord-Karolina, Celo Mins Inc.) PLATZMANN.

Pierre Bremond, Untersuchungen iiber das Einweichen keramischer Schlicker. 
Die keram. Massen enthalten sehr zahlreiche u. verschiedenartige M ikroorgan ism en , 
von denen viele zu den in Luft u. W. enthaltenen gehoren sowie tier. wie menachlichen 
Ursprungs sind. Dio Mehrzahl gehórt zu den Saprophyten. Dio Entw. wird mit dem 
Altor der M. begunstigt. Auch tragt alkal. Umgebung zur reichlicheren Ausbldg. bei. 
Weitor wirken W. u. Luft mit, um das Wachstum zu fordem. Farbiges Licht ist offenbar 
ohne bes. Einw. auf die Entwicklung. (Cśram. [1] 39. 195—201. Okt. 1936. S6vres, 
I^abor. Inst. Ceramique franęaise.) P L A T Z M A N N .

J. Kortt und A. Drashnikowa, Hydratation der Frakticm 0—1 mm ran Dreh- 
rohrofenmagnesit nach der Dampfbehandlungsmethode. (Vgl. C. 1936 .1. 4608.) Man kann 
aus einer Magnesitfraktion von 0—1 mm KorngroBe in der Lóschtrommel dureh Dampf- 
behandlung (boi 2 a t in l l/2 Stdn., bei 4 a t in 1 Stdo.) ein zum Pressen auf M agnesit- 
steine unmittelbar brauchbares Ausgangsmaterial gowinnen. (Feuerfeste Mater. [russ.: 
Ogneupory] 4. 297—300. Mai 1936. Ssatka.) R. K. M u l l e r .

— , Uber die Herstdlung von kunstlichen Puzzolanen. Uberaieht iiber V eroffent- 
liehungen, die sich mit der kunstlichen Herst. von Puzzolanen bofassen. Es kom rnt
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(larauf hinaus, Tono u. S r02-haltige Stoffe durch eino Warmobehandlung bis zu 700° 
aufzuschlieBen bzw. zu aktivieren. Schnelles oder langsames Abkuhlen beeinfluBt 
offenbar den Erfolg stark. (Tonind.-Ztg. 60. 1183—85. 30/11. 1936.) PLATZMANN.

H. E. Schwiete und H. zur Strassen, Ober die Eigensćhaften magnesiareiclicr 
Zemenłe. Um ein zutreffcndes Bild uber dio Verbb. des MgO m it den anderen Kom
ponenten im Portlandzementklinker zu erhalten, geniigt s ta tt der noeh nicht vor- 
handenon Kenntnis des 5-Stoffsyst. Ca0-Mg0-AI20 3-Fe20 3-Si02 eine Diskussion der 
Phasenbozichungen in den Teilsystemen Ca0-Mg0-Si02, CaO-MgO-ALO,, CaO-MgO- 
Fe203, Ca0-Al,03-Fe20 3 u. Ca0-Mg0-Al20 3-Fe2Ó3 (bzw. Si02), die auf Grund der 
Angaben in der Literatur u. eigener Unterss. ausfuhrlich diskutiert werden. Neben 
3 CaO ■ Si02 kann MgO nur ais freies MgO (Periklas) vorkommen, auch nicht bei Ggw. 
von A120 3 ais Monticellit oder Spineli. Aus einem Gemisch aus CaO, A120 3, Ee20 3 
u. MgO, dessen Al20 3-Geh. kleiner ais der an Fe20 3 ist, entsteht zunachst oino Phase 
der Zus. 2 CaO-(Al, Fe)20 3. Ist dann noch iiberschiissiges Sesquioxyd yorhanden, 
so bildet sich ein Spinellmischkrystall MgO-(Al, Fe)20 3, ist abor CaO im UberschuB, 
dann kann dieser u. auch das MgO nicht weiter gebunden werden. Damit keine Bindung 
von MgO mehr orfolgen kann, miissen die sauren Oxyde durch CaO mindestens in 
folgender Weiso gesatt. sein. Bei der Bindung von

Si02: 2 C a0-S i02 
A120 3 (ohne Ggw. von Fe20 3) : CaO • A120 3 (CA)
Fe20 3 (ohne Ggw. von A120 3) : 2 C a0-F e,03 (C2F)

A120 3 Fe20 3 ■" C4AF -{- CA
A120 3 <  Fe20 3: C.,AF +  C2F 

Von 1 Mol C.,AF wird zufolge quantitativer rontgonspoktroskop. Aufnahmen ljĄ Mol 
MgO unter Mischkrystallbldg. aufgenommen. Enthalt ein Klinker 10—15% C4AF, 
so werden insgesamt nur 0,2—0,3% MgO aufgenommen, die aber die Farbo des C4AF 
von gelbbraun in dunkelgriin uberfuhren. Durch Al20 3-Zusatz (Spinellbldg.) kann 
diese Griinfarbung ruckgangig gcmacht u. durch weiteren CaO-Zusatz kaim sie wieder 
erzeugt werden. Der C4AF-Kxystall ist aus A120 3-, CaO- u. FeO-Schichten aufgebaut, 
wobei die Atome in den FeO-Schichten weit voneinander entfem t liegen u. asymm. 
Einlagerungen von Fremdatomen zulassen. Es wird gezeigt, wie die Mineralbereehnung 
magnesiareicher K lin k er yorzunehmen ist. Hohe MgO-Gehh. konnen nicht durch 
hohe Fe20 3-Zusatze unschadlich gemacht werdon. Jedes zugesetzte %  Fe20 3 ver- 
ringert yielmehr den Alitgeh. von n. Portlandzementklinker um 1,4% (bis 4,2% bei 
hohem Tonerdemodul nach L e a ). Ein Vors.-Brand eines BALTHASAR-Klinkers mit 
hohem MgO-Geh. (21%) enthielt iłberhaupt ltein C3S. Bei seiner rontgenograph. 
Analyse wurdo die aus der chem. Analyse u. den Phasenbeziehungen in den genannten 
Mehrstoffsystcmen envartete Mineralzus. gefunden. MgO kann auf den Verlauf der 
Rkk. bei der Klinkerbldg. einen Einfl. haben, intermediar gebildete MgO-Verbb. zor- 
fallen aber wieder unter Abgabe yon MgO, so daB in der Sinterschmelze sicher das 
Gleichgewicht erreicht wird. Der in den deutsehen Normen zugelassene MgO-Hochst- 
geh. (5%) kann eben noch in der Sinterschmelze gelost werden, dariiber hinaus vor- 
liandenes JlgO kann durch Kornvcrgróberung (Tempem bei hohen Tempp.) gegen 
W. sehr reaktionstrage gemacht werden, so daB diese BALTHASAR-Zomente nach kurzeń 
Prufzeiten gonugend raumbestandig zu sein scheinen. — Die Existenz der von L e f a n d  
u- S s e r o w  angegebenen Verbb. 4 CaO- 2 MgO- Al20 3-Fe20 3 u. MgO-Al20 3-2 C a0-Fe20 3 
im Portlandzementklinker konnte nicht bestatigt werden. Bei der Herst. yon Port- 
landzement aus Hochofenschlacke u. Kalkstoin entsteht in jedem Fali ais letzte 
Zwischenstufe der Zers. das Orthosilieat 3 CaO-MgO-2 Si02 (Meryinit). (Zement 25. 
843— 46. 861— 65. 879— 82. Doz. 1936.) " E l s n e r  v . G r o n o w .

J. L. Miner, Mischungen ton Tonerdezement mit Portlandzement. (Rev. Mater. 
Construct. Trav. publ. 1936. 265—70. Dez. — C. 1936. II. 2593.) G r o n .

L. Jesser, Die Zementerhdrtung, ein elektrostatisches Phanomen. IV . (III. vgl.
C. 1936. II. 2199.) Die Ergebnisse der Unterss. yon N a c KEN iiber Zus. u. Aufbau der 
Bodenkórper bei der Rk. der Zementmineralien mit W. u. yon B r a n d e n b e r g e r  
iiber die Struktur der Klinkermineralien werden mit neueren koll.-chem. Auffassungen 
von P a u li-V a lk Ó  zusammenfassend referiert. (Zement 25. 899—904. 24/12. 
1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .

A. G. Fleming, Elektrische Erhartung von Beton und Mortel. Es wird iiber bereits 
vor 12 Jahren in Gomeinschaft mit JOHNSON u. T a g g e  durchgefiihrte Yerss. berichtet, 
die Erhartung von Portlandzomentbeton durch starkę elektr. Strome zu besehleunigen.

113*
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Diese Arbeiten orgaben jedoch noch nicht so giinstige Eigebnisse wic das jetzt allg. 
iibliohe Verf. von B r u n o  u . B o i i l i n .  (Concrete, Cement Mili Edit. 44. Nr. 12. 11—12. 
Dez. 1936.) E l s n e r  v . G ro n o w .

N. Jermolenko und N. Abramtschiuk, Schaumbildner fu r  Leichfbeton. Is t dio 
Erhartungsgeschwindigkeit von Zement gróBer ais die Zerfallsgeschwindigkeit von 
Schaum, mit dem er vermisclit wurde, so kann man poróse tuffaknliche Massen erhalten. 
Fiir die Herabsetzung der Oberflachenspannung wurden ais Schaumbildner herangezogen 
u. untersucht: EiweiB aus Abwassem von Lederfabriken, aus den Bohnen der schmal- 
blatterigen blauen Łupino, alkal. Lsgg. des Terpentinharzes u. Laugenausziige aus 
Leinholzfasern. pn-Werte uber 7 erwiesen sich ais giinstig fiir die Herst. haltbarer 
Schaume. Dio Zug- u. Druckfestigkeiten von Scliaumbeton nach 7 u. 28 Tagen sind 
mitgeteilt. 10% Schaumgeh. (Porositat 30—47%) ergab schon miiBige Festigkeiten 
(Druckfestigkeit 11—38 kg/qcm, Zugfestigkeit 7—17 kg/qcm nach 28 Tagen), so daB 
hohere Schaumzusatzc unterbleiben mussen. wenn das Prod. noch ais Baustoff Ver- 
wendung finden soli. (Zement 25 . 882—85. 17/12. 1936. WeiBruss. Akad. d. Wissensch., 
Labor. f. Koli.-Chemie.) E l s n e r  V. Gro n o w .

W. E. Barker, Anlage und Aufbau von Betonslraflen. (Canad. Engr. Conyent.- 
Kr. 1 9 3 6 . 56, 58, 60, 62, 64, 66. 15/9.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

L. K ruger, Uber dic Bcncnnung und iiber die Priifung der Kalkę. K rit. Betrach- 
tung der bisher erlassenen Leitsatzo u. Mitteilungon uber den gegenwartigen Stand der 
Nonnung. (Tonind.-Ztg. 60. 1271—73. 24/12. 1936.) PLATZMANN.

S. Golubkow, Die Arbeit der bestehenden Kalkbrennófen und die Wege zur Er- 
hbhung ihrer Produktion. Bcsprechung des Arbeitsganges u. MaBnahmen (Gleicli- 
mśiBigkeit der Beschickung mit Kalkstein u. Brennstoff u. Entleening der Ofen, sowie 
Begelung der Zugluft) zur Produktionssteigorung yon Kalkófen yerschicd. Kalk- 
fabriken. (Baumater. [russ.: Stroitelnyje Materiały] 1936 . Nr. 5. 38—47. Mai.) V. Fun.

W. A. Salesski, Schnellmcthode zur Bestirnmung der Qualitat von Wasserglas 
(Natriumsilicat). Zur schnellen Best. der Eigg. des Na-Silicats in den Fabrikations- 
prozessen geniigt meistens die Best. 1. des Prozentsatzes der festen Kórper in der Lsg., 
u. 2. des Moduls des Na-Silicats, d. li. M =  %  Si02: %  Na20 . — DieBeschleunigung des 
Verf. zu den oben erwahnten Bcstimmungen ist durch die Abhiingigkeit des Moduls des 
Na-Silicats yon dem spezif. Gewicht d u. der Alkalitat n  begriindet. — Der Vf. fiihrt 
entsprechende mathomat. Formcln u. mehrere Tabcllen, sowie genaue Einzelheiten der 
Vcrs.-Arbeiten an. (Chem. J . Ser. B .  J . angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 1136—40. 1936.) B o iT M A N N .

W. B. Kraft und T. A. Gurwitsch, Rationelle Analyse der feuerfesten Tone. 
Vergleichendc Unters. yerschied. Methoden (vgl. C. 1936 . I. 2613). Die Methoden von 
B o l l e n b a c h  u. bes. yon H a r k o r t , sowio dio Kombination dieser beiden Methoden 
werden zum Gebrauch empfohlen. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 
954—62. Aug. 1936. Ukrain. Inst. f. feuer- u. saurefeste Materialien.) V. FuNER-

S. S. Kosakewitsch und O. S. JeJremowa, Quaniilative Bestirnmung der 
Schlackenbestandigkf.it von feuerfesten Materialien. Die Best. der Schlackenbestandigkeit 
(ygl. C. 1936 . I. 1482) wird nach der von H a r t m a n  vorgeschlagenen yolumometr. 
Meth. (an je 2 Proben) ausgefuhrt; nebenher wird auch die Best. der Porositat u. der 
Gasdurchlassigkeit durchgefuhrt. Genaue Vorschrift zur Ausfiihrung der Best. im 
Original. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5 . 1011—13. Aug.
1936.) V. F uner .

M. I. Wolynetz und S. S. Bernstein, Eine Schnellmethode zur Bestirnmung t-on 
Kieselsaure mittels Ozychinolin in Quarziten, Dinas, Schamotte wid Tonen. Eine genaue 
Yorschrift der Fallung yon Si02 mit Oxychinolin in Ggw. von Ammoniummolybdat u. 
der Titration des gewaschenen Nd. mit Bromat u. Hj-posulfit wird gegeben. Analysen- 
dauer 3 Stdn. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 1071—72. Sept. 1936. 
Ukrain. Inst. f. feuer- u. saurefeste Materialien.) V. Fun'ER-

Armstrong Cork Comp., iibert. yon: Edmund Claxton und Martin K. Barę,
Lancaster, Pa., V. St. A., Alkalibestandige Ziegel, Fliesen und ahnliche Baustoffe. Man 
stellt zunachst eine zahe, biegsame, gelartige M. (I) aus einem trocknenden oder lialb- 
trocknenden 01 (Lein-, Menhaden-, Sojabohnenól), einem Antikoaguliermittel (Kolo- 
phonium) u. einem Trockenstoff (PbO) in der Weise ber, daB man die Mischung dieser 
Stoffe unter Einleiten von Luft auf etwa 230° F  erhitzt. I wird nun mit Cumaron- 
harz (II) unter Zusatz von Fiillstoffen u. Pigmenten durch Erhitzen au Tempp. von
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etwa 250—300° gemiseht. Ein geeigneter Ansatz hierfur besteht aus 80 (Teilen) II, 
40 I, 7,15 Pigmentcn, 70 Sehlammkreide, 40 langfaserigem Asbest u. 160 kurzfascrigem 
Asbest. Der h. M. wird dann in einer geeigneten Vorr. die gewiinsohte Form gegeben. 
(A. P. 2022 707 vom 20/6. 1932, ausg. 3/12. 1935.) S c h w e c h t e n .

Charles B. White, Albany, X. Y., V. St. A., Herstellung von Kunststeinen mil 
glanzender Oberflache. Eine zementartig erhitrtende Kunststeinmasse, z. B. aus Sorel- 
zement, wird auf eine glanzende biegsame Unterlage, z. B. aus Glimmer, aufgebracht. 
Nach dem Erhiirten der M. wird diese Unterlage von dem Formling abgezogen. (A. P.
2 053 858 vom 5/3. 1931, ausg. 8/9. 1936. F. Prior. Dez. 1930.) H o f f m a n n .

Gibb-Lewis Comp.. iibert. von: Karl Schultz, Chicago, V. St. A., Beton, Natur- 
u. Kunstsleine werden in der Weise gegen die korrodierende Wrkg. von Feuehtigkeit, 
Sauren u. Alkalien widerstandsfiihig gemaeht, daB man sie zunachst mit einer 15%ig. 
wss. Lsg. von Anilinhydrochlorid trankt, hierauf eine weitere Behandlung mit einer 
Lsg., die 15°/0 CuClj, 5% Eg. u. 1% KC10;, enthalt, folgen laBt u. hierauf schlieBlieh 
eine Behandlung m it einer sd. Lsg., die 15% K 2Cr20 7 u. 15% konz. H 2SO., enthalt., 
vomimmt. (A. P. 2 025 424 vom 10/11. 1932, ausg. 24/12. 1935.) S c h w e c h t e n .

Societa anonima Marmi Sintetici (S. A. M. S-), Genua, Kunststeinmasse zur Her- 
stellung von kiinsllichem Marmor, bestehend aus einem Gemisch aus 50—175 (Teilen) 
weiBem Zement, 20—55 einer alkalihaltigen Lsg., z. B. aus Na-Borat oder -Aluminat, 
u. Farbstoffen. (It. P. 290 552 vom 27/6. 1930.) H o f f m a n n .

Hugo Aurig, G. m. b. H., Engelsdorf-Leipzig, Baudement, bestehend aus mit 
zwei ebenen Deckschiehten aus Papier oder Holz hochkantig yerklebten Wellpappen- 
einlagen. Ais Klcbstoff w-ird. ein Gemisch aus 25 (Teilen) Kaliwasserglas, 25 Natron- 
wasserglas u. 50 CaC03, gegebenenfalls mit einem Zusatz von Glueose, verwendet. 
(O e. P. 146 962 v o m  29/9. 1933, ausg. 10/9. 1936. D . Prior. 29/9. 1932.) H o f f m a n n .

Bakelite Building Products Co., Inc., New York, ubert. yon: Norman P. Harsh- 
berger, Scarsdale. N. Y.. V. St. A., Bauelemenle fiir Dachbekleidmigszwccke. Diese 
bestehen aus Gewebe- oder Papierstreifen, die allseitig m it einer Schieht aus hydraul. 
Zement bedeckt sind. Die Einlage kann vor dem Bekleiden mit Zement m it einer 
Bitumenemulsion yorbehandelt werden. Auch dem Zement konnen vor dem Yer- 
arbeiten Stoffe, 'wie Kunstharze, Asphalt, Waehs u. 01, zugesetzt werden. Die Bau- 
elemente konnen auch aus einer biegsamen Unterlage, z. B. einem Filz aus pflanz- 
lichen oder tier. Fasern, Asbest o. dgl., bestehen, der mit leicht schm. Bitumen getrankt 
u. mit einem tlberzug aus hoch schm. Bitumen yersehen ist. in welchen kórnige Stoffe, 
wie zerkleinertes Gestein o. dgl., eingebettet sind. Auf die so entstandene rauhe Ober
flache kann dann Zementmórtel aufgebracht werden. Yerff. zum Verlegen dieser 
Bauelemente werden beschrieben. (A. PP. 2 044 782 vom 13/4. 1933, 2 044783 vom 
21/12. 1931, 2 044785 vom 28/2. 1933, 2 044 786 vom 22/11. 1932, 2 044 787 vom 
12/6. 1933 u. 2 044 788 vom 12/6. 1933, alle ausg. 23/6. 1936.) H o f f m a n n .

Teikichi Satow, -Tokio, Japan, Wand- und- Bodenplatten, Bauplatlen usw. Man 
yermischt Abfalle der holzyerarbeitenden Industrie, Bagassc, Stroh usw. in zerkleinertem 
Zustand m it einem eiweiBhaltigen Bindemittel, formt die M. in Formen u. trocknet 
die ormkorper. — Z. B. yermischt man 100 (Gewichtsteile) Sojabohnenmehl, Lein- 
samenmehl o. dgl. mit 3 Blutalbumin, 10—15 CaO, 1,5 CuS04, 1 K 2Cr20 , u. 300 W., 
gibt 6—10 NaOH in 15 W. zu u. unter weiterem Ruhren noch 30—50 Na2Si03 u. 10 
bis 15 einer wasserfestmaehenden Fl. Dieses Bindemittel yermischt man mit soviel 
Holzabfallen, daB diese ausreichend iiberzogen sind u. verfahrt daim wie oben an- 
gegeben. (A. P. 2 007 585 vom 22/8. 1930, ausg. 9/7. 1935.) S a r r e .

John T. Thomdyke, Los Angeles, und Alfred W. Knight, South Pasadena, 
Cal., V. St. A., Herstellung von Mineralwolle durch Verblasen yon Schmelzen aus 
Gesteinen, die der Mineralgruppe des Pyroxens angehoren u. dereń chem. Zus. durch 
die allgemeine Formel RSi03 wiedergegeben wird. Ein solches Minerał ist Wollastonit. 
(A. P. 2051279  vom 21/3. 1934, ausg. 18/8. 1936.) H o f f m a n n .

Cellufoam Corp., Chicago, 111., V. St. A., Faserhaltige Schicht fur Wdrmeisolierung 
und Abdiditung. Man yerarbeitet Fasern mit viel W. im Hollander zu einem Brei, setzt 
der M. feuer- u./oder wasserweisende Stoffe u. einen schaumbildenden Stoff zu, yerfilzt 
die M. zu einer Bahn, saugt das W. seharf ab u. trocknet bei erhohter Temp. — Z. B. yer
arbeitet man 150 (Gewichtsteile) lufttrockene Fasern mit 4700 W., setzt dem Brei 
15 Na-Stearat zu, das mit 4 ZnCl2 auf don Fasern ausgefallt wird, dann 10 Saponin, 
riihrt die M. kraftig u. yerfahrt, wie oben angegeben. Man kami auch noch 15 Na,B40 7
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u. 6,5 H3B 03 ais feuerhemmende Mittel zusctzen, ferncr 1,5 Farbstoff. (E. P. 442 045 
vom 23/5. 1934, ausg. 27/2. 1936.) S a r r e .

Johns-Manville Corp., New York, N. Y„ iibert. von: Edward A. Toohey, 
Somerville, und Earle R. W illiam s, North Plainfield, N. J ., V. St. A., Warme- 
isolierendes Materiał, bestehend aus einer Schicht yon yerfilzten Fasem, z. B. Asbest- 
fasem, einem hygroskop., z. B. starkehaltigen Bindemittel fiir die Fasem, u. einem 
wasserabweisenden, wachsartigen Stoff, der in einer Menge von nicht iiber 10% in der 
Schicht yerteilt ist. (Can. P. 353 583 vom 26/9. 1932, ausg. 15/10. 1935.) S a r b e .

Władysław Mechaniszyn und Eleonora Górska, Lemberg, Polen, Herstellung 
eines isolierenden und icasserdichten Materials. Man yermengt 1 (Gew.-Teil) Asphalt 
bzw. Teer, Pech, teerhaltige Bindemittel mit etwa 2 Ru(3 u. Holzasche, erhitzt bis etwa 
100° u. gibt 2 Steinkohlenasehe, die ebenfalls 100° h. sein muC, zu. Die lockere M. 
kann nach dem Abkiihlen entsprechend geformt werden. Man kann der M. auch Mes, 
Sagespane, Farbungsmittel u. fiir Erhohung der Hartę Zement zugeben. (Poln. P. 
22315  vom 12/6. 1934, ausg. 21/12. 1935.) K a u t z .

W illiam Frederick Edwardes, Poole, England, Tennisplatzbdagmassc, bestehend 
aus einem Gemisch aus Steinklein, Korkschrot, Leinol, Harz, einem fl. TYockenmittel, 
einem óllósliehen Farbstoff u. gepulyertem Alaun. (E. P. 449 585 yom 29/9. 1934, 
ausg. 30/7.1936.) H o f f m a n n .

vn. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
M. P. Vieweg, Ober die Rohstoffbase der Magnesiumsilicate. t)ber uralsche Vorkk. 

von Dunitgesteinen, die bis zu 97—99% aus Oliyin bestehen. (People Comissar. Heavy 
Ind. USSR Trans. sci. Inst. Fertilizers Insectofungicides [russ.: Narodny Komissariat 
tjasheloi Promyschlennosti SSSR Trudy nautschnogo Instituta po Udobrenijam i
Inssektofungicidam] Nr. 129. 5— 12. 1936.) S c h o n f e l d .

N. Je. Pesstow und L. F. Grewzewa, Yerarbeitung von Dunit zu Phosplior- 
Magnesiumdiinger. (Vgl. C. 1936. I. 1943.) Verss. der Zers. von Dunit (45,3% MgO, 
34,9% Si02). Am rationellsten ist die Bchandlung des Dunits mitH3PO,, oder P ,05- 
Ausziigen hoher P=0 6-Konz. bis zur festen Phase u. Trocknen der gereiften M. bei
70—80°. Aus Dunit u. reiner H.PO,, wurde ein Prod. erhalten, das 36,7% assimilier- 
barer P 20 5, 14,5% wasserlosl. P20 6, 4,5% H20  u. 17% assimilierbares MgO enthielt. 
Mit einem Auszug aus Wjatka-Rohpliosphat ergab Dunit ein Prod. m it 32,5% assimilier
bares P20 6, 18,9% wasserlosl. P 20 5, 4% W. u. 13,7% assimilierbaren MgO. Dargestellt 
wurde ein Amino-Mg-phosphat mit 5% NH3, 23,46% assimilierbarem P 20 6, 25,05% 
Gesamt-P20 6 u. 9,29% assimilierbarem MgO. (People Comissar. Heayy Ind. USSR 
Trans. sci. Inst. Fertilizers Insectofungicides [russ.: Narodny Komissariat tjasheloi 
Promyschlennosti SSSR Trudy nautschnogo Institu ta po Udobrenijam i Inssekto- 
fungieidam] Nr. 129. 12—16. 1936.) SCHONFELD.

Je. I. Ratner, Anwendung von Dunit zur Meliorierung saurer Boden. In  saurem 
u . sehwaeh saurem Boden erleidet Dunit eine Zers., so daB sich die Lsg. mit Mg u. 
koli. S i02 anreichert. Die Rk. der sauren Pufferlsgg. wird durch Dunit merklich nach 
der alkal. Richtung yerschoben. In NaCl-Lsgg. u . in W. n. C02-Geh. ist die Dunit- 
zers. sehwaeh ausgepragt. In  saurem Podsolboden steigert Dunit den pH-W ert u . den 
Geh. des Bodens an leichtmobilen Mg-Formen. Letzteres fiihrte zu einer bedeutenden 
Minderung des C a: Mg-Verhaltnisses im Boden. Nach dem N e u tr a lisa tio n sy e rm o g en  
u. dem Einfl. auf die Mineralisierung des Boden-N stand Dunit hinter CaC03 weit 
zuriick. Dunit steigerte den Pflanzenertrag auf sauren Boden u . zwar um so mehr, 
j e  hóher die Bodenaciditat war. Auf Tschemosem wirkte Dunit n e g a t iy .  Der Si02- 
Geh. des Strohs wurde durch Dunit erhoht. P2Os wurde durch Dunitdiingung aus 
dem Stroh zum Kom yerschoben. Dasselbe wurde bei Eintragung yon Si0 2-Gel be- 
obachtct, wenn auch in geringerem Umfange. Dunit scheint ein wertvoller D unger  
saurer Boden, namentlich fur Flachs zu sein, ebenso auf Boden mit angereicherten 
Sesquioxyden. Der Einfl. des S i02 a u f  den Ertrag war gróBcr bei S u p e r p h o sp h a t u. 
Fe-Phosphat ais P20 5-Quellen u . schwacher bei Phosphatdiingung. (People C om issar. 
Heayy Ind. USSR Trans. sci. Inst. Fertilizers Insectofungicides [r u ss .:  Narodny K o m is
sariat tjasheloi Promyschlennosti SSSR Trudy nautschnogo Instituta po U d ob ren ijam  
i Inssektofungicidam] Nr. 129. 16—38. 1936.) S c h o n f e ld .

D. Drushmin, A. Buturlin und W. Polowinkina, Dunit ais Mittel zur Besserung 
der Eigenschaften der Superphosphatc. (Vgl. auch C. 1936. n. 3460.) Bei Yermischen
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von Superphosphaten iióherer, freier Aciditat mit Dunit findet wegen der Zera. des 
Mg2Si04 u. Fe2SiO,[ eine Acidtatsabnahme vorwiegend infolge BIdg. von MgHPO., ■ 
iiH20  sowie Mg(H2P 0 4)2 u. FeHPO, statt. Ais Folgę der Beseitigung der freien Aciditat 
des Superphosphats nach Zusatz von Dunit u. der Bldg. von S i02-Gcl u. MgHPO., • 
mH20  erhalt man Gemisehe mit viel geringerer hygroskop. Feuchtigkeit u. die Hygro- 
skopizitat der Superphosphate wird stark herabgesetzt. Die Feuchtigkeitsabgabe 
der Superphosphate nach Dunitzusatz erfolgt an der Luft in einigen Tagen. Der Ge- 
samt-P20 5-Gch. der mit Dunit Yermisehten Superphosphate andert sich nicht, da 
der W.-Verlust etwa dem Dunitzusatz entspricht. Das wasserlosl. P20 5 wird emied- 
rigt, das assimilierbare P20 5 andert sich nicht wesentlich. Auf Podsolboden war das 
Gemisch wirksamer ais Superphosphat. (People Comissar. Heavy Ind. USSR Trans, 
sci. Inst. Fertilizers Insectofungicides fruss.: Narodny Komissariat tjasheloi Pro- 
myschlennosti SSSR Trudy nautschnogo lnstitu ta po Udobrenijam i Inssektofungi- 
cidam] Nr. 1 29 . 38—56. 1936.) S c h o n f e l d .

D. W. Drushinin, W. F. Nikitin und K. Je. Tanin, Bewertung nemr Phosphor- 
dunger, die bei Verwertung von Dunit erhalten werden. Priifung von Mg-Phosphatdiingem, 
bereitet dureh Behandeln des Dunits mit P20 5-Ausziigen aus Wjatka-Phosphorit. u. 
von Ca-Mg-Phosphaten, hergestellt durch Behandeln von Gemischen gleicher Mengen 
Dunit u. Phosphorit mit den P 20 5-Auszugen des Wjatka-Rohphosphats, im Vgl. zu 
Superphosphat u. Pracipitat. Auf maehtigem Tschernosem war der neue Diinger boi 
Zuckerriiben weit wirksamer ais Superphosphat u. Pracipitat. Der neue Diinger, ent- 
haltend Mg-Phosphat u. S i02-Gel, steigerto don Wurzelertrag u. dio Assimilations- 
tatigkeit der Blatter u. den Zuckergeh. der Riiben u. erniedrigte mehr den schad- 
lichen Nichtprotein-N ais Superphosphat u. Pracipitat. (People Comissar. Heavy Ind. 
USSR Trans. sci. Inst. Fertilizers Insectofungicides [russ.: Narodny Komissariat 
tjasheloi Promyschlennosti SSSR Trudy nautschnogo lnstitu ta po Udobrenijam i 
Inssektofungicidam] Nr. 129. 57—65. 1936.) S c h o n f e l d .

W. P. Belski. Dunit im Feldversuch. Mg-Phosphat, bereitet aus Dunit u. H3P 0 4, 
wirkten auf den Pflanzenertrag nicht weniger gunstig ais Pracipitat. Die Neutrali- 
sation der freien Superphosphataciditat mit Dunitmehl steigert die Qualitat des 
Diingers, ohne das Gesamt-P20 5 zu erniedrigen. Dunitmehl kann mit Erfolg zur 
Melioration saurer Boden an Stelle von Kalk verwcndet werden. Die Bereitung von 
Kalisalzen durch Yermischen von KC1 mit Dunitmehl ist moglieh, die Diinger stehen 
aber in der Wrkg. in manchen Fallen den KCl-Sylvinitgemischen naeh. (People Comissar. 
Hcavy Ind. USSR Trans. sci. Inst. Fertilizers Insectofungicides [russ.: Narodny 
Komissariat tjasheloi Promyschlennosti SSSR Trudy nautschnogo lnstitu ta  po Udo
brenijam i Inssektofungicidam] Nr. 129 . 65—79. 1936.) SCHONFELD.

L. A. Mitchell, Das kontinuierlich arbeitende Maxwellverfahren fa r  die Super- 
plwsphatgewinnung. Beschreibung des Verf. — Vgl. C. 1 9 3 6 . II. 2775. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 55. 785—86. 9/10. 1936.) D r e w s .

Z. W. Logwinowa und A. G. Iwanow, Die Wirksamkeit der Organomineral- 
dunger. Inhaltlich ident. m it der C. 1936- I- 1944 ref. Arbeit. (Rep. sci. Inst. 
Fertilizers Insectofungicides III . Int. Congr. Soil-Sci. Oxford 1935 . 67—82.) S c h ó n f .

M. D. Bachulin, Verwendung des Torfs ais Dungemittel. Obersicht der Literatur. 
(Vgl. C. 19 3 6 . I. 4791.) (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitsches- 
kogo Semledelija] 5. Nr. 9. 59—70. Sept. 1936.) S c h o n f e l d .

M. J. Pronin, N. W. Sawjalow und P. J. Udriss, Einige Bedingungen der wirk- 
samen Anwendunrj von Mineraldiingem bei Fruhjahrsweizen unter den DurreverhaUnissen 
des Azow-Schimrzmeerterritoriums. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija 
ssozialistitecheskogo Semledelija] 5. Nr. 7/8. 41—50. Juli/Aug. 1936.) S c h o n f e l d .

F. N. Dominikowski, EinfluP der Diinger auf die Oasaustauschtatigkeit der Spalt- 
óffnungen und die Transpiration bei Weizen. Diingung erhoht merklich die Zahl der 
ge8ffneten Stomata bei Fruhjahrsweizen. Ballastfreie Diinger wirken besser bei Ein- 
tragung in kleinen Dosen, einfache Diinger in groBeren Doson. Die Transpirations- 
koeff. von Fruhjahrsweizen yermindern sich im FaUe gut wirksamer Diinger mit Er- 
hóhung der Dose des Diingers. Bei Abwesenheit von K  im Diinger erhoht sich der 
Transpirationskoeff.; bei Steigerung der N-Dosen beobachtet man die Tendenz zur 
Zunahme der Verdampfung pro Einheit Pflanzentrockenmasse. (Chemisat. socialist. 
Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 5. Nr. 7/8. 51—58. Juli/ 
Aug. 1936.) Sc h o n f e l d .
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G. K. Ssamochwalow, Zum Einflufi des Transpirationsstromes, der Konzcnlralion 
und des pn  der dufieren Losung auf dic Phosphorabsorption durch Pflanzen. Dor Einfl. 
des Transpirationsstromes, der P-Konz. in dor auCeren Lsg. u. des ph auf die P-Auf- 
nahme wurde an der Entw. von Weizen u. Wieken untersucht. Ais Vers.-Lsg. diente 
das Phosphatgemisch nach SÓ R EN SEN . Dic Konz. der Lsg. ist von Einfl. auf die 
P-Absorption durch dio Pflanzen, aber die Art dieses Einfl. andert sich mit den Bc- 
dingungen u. der Pflanzenart. Die Rk. des Mcdiums ist von wesentlichem Einfl. auf 
dic P-Absorption. Beim Ubergang von pa =  8,4 auf Ph =  7 wurde dio P-Absorption 
durch Weizen u. Wicko gesteigert. Boi weiterer Aciditatszunahme (pn =  5) nahm 
dic P-Absorption ab, u. bei pu =  3 findet nicht mehr Absorption, sondern Exosmosc 
statt. Jo hóher dic Verdunstungsintensitat, desto mehr P  wird von den Pflanzen ab- 
sorbiert. Bei gleicher Temp. des Wurzclsyst. zeigte sich diese GesetzmaBigkeit bei Verss. 
am Licht u. im Sehattcn bei samtlichen Konzz. Bei Erhohung der Temp. auf 40° wird 
die n. Tiitigkeit des Wurzclsyst. gestort; im Vgl. zu 20° wird eine erhebliehe Abnahmo 
der P-Absorption aus konzontrierteron Lsgg. beobaehtet; boi schwachen Konzz. ver- 
stiirkt sich die Exosmose. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitschcs- 
kogo Semledelija] 5. Nr. 7/8. 26—40. Juli/Aug. 1936.) SCHÓNFELD.

A. W. Władimirów, A. W. Kalaschnikowa und K. W. Musstafin, Ober die 
Technik des Eintragens der Ammoniakdilnger unter die Zuckerrube. Dio maximalo Vcr- 
sorgung der Zuckerriibo in der ersten Vegetationsperiode durch lokale Eintragung von 
NH4-Diingern vorursacht eino groOe Zunahme der Wurzelertrago am Ende der Vegc- 
tation, ohne die Rubenqualitat zu bceiiitrachtigen. Bei lokalcr Eintragung der NH4- 
Diinger in hohen Konzz. findet ein Uberwiegen des NH3-N uber dio Nitrato wahrend 
der ganzen Vegotation statt. Zusatz von NaCl verbessert dabei dio Qualitiit der Wurzeln, 
steigert den Zuckergeh. u. emiedrigt den Geh. an schiidlichem N. (Chemisat. socialist. 
Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitschoskogo Semledelija] 5. Nr. 9. 77—90. Sept. 
1936.) S c h ó n f e l d .

Janos Csiky, Klassifikalion der Agrikulturboden auf Grund des allgcmeinen Boden- 
st/stems von 'Sigmond. I. Kritik der yerschied. prakt. u. wissenschaftliehcn Boden- 
systeme. Darst. der Grundlagen des allgemeinen Bodensyst. von 'S i g m o n d  (C . 1933- 
1. 2864) mit bes. Beriicksichtigung der Agrikulturboden u. dessen Anwendung auf dic 
ungar. Bodenverhaltnisse, wobei 38 Bodentypen unterschieden werden. (Mezogazdasagi- 
Kutatdsok 9. 209—44. Sept./Okt. 1936. Budapest, Reichskammcr f. Agrikultur. 
[Orig.: ung.; Ausz.: engl.]) S a i l e r .

D. I. Ssideri, Ober den Mechanismus der Slrukturbildung im Boden. (Chemisat. 
socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitschoskogo Semledelija] 5. Nr. 7/8. 78 
bis 99. Juli/Aug. 1936.) SCHÓNFELD.

G. Tommasi und L. Marimpietri, Das Oxijdationsrcduktionspotential der Boden 
[rjrt). Inhaltlieh ident. mit den C. 1935. I. 948. 3705 referierten Arbciten. (Congr. int. 
Quim. pura apl. 9. VII. 112—24. 1934. Rom.) GRIMME.

A. W. J. Dyck und R. R. McKibbin, Die Nichtproteinnatur einer organischen 
Bodenstickstoffraktion. Es ist bekannt, daB o f t m a l s  mit dcm K jE L D A H L - A u f s c h lu C  
nicht die Gesamtheit des Boden-N gefaBt wird. Dagegen ist dics der Fali bei Best. 
m it der DUMAS-Methode. Hieraus folgt, daB ein Teil des Boden-N aus Nichtprotein-N 
besteht. (Canad. J . Res. 13. Scct. B. 264—68. 1935.) G r i m m e .

Paul Reckendorfer, Soli Kupferkalkbriihe prophylaktisch angewendet werden? 
(Ygl. C. 1937. I. 409.) Zum Zwecke einer befriedigenden Wrkg. ist die Verwcndung 
von Kupferkalkbriihe ais vorbeugendes Mittel unerlaBlich, da nur so die Moglichkeit 
von Anlagen von Kupferdepots moglich ist, welehc bei Sehadlingsbefall ihre Schutz- 
wrkg. ausiiben konnen. (Woin u. Robo 18- 145—50. Sept. 1936. Wien.) G r i m m e .

N. L. Kusmenko, Yeruendung von Chlorpikrin zur Bekampfung von Centaurea 
pteris. Chlorpikrin vernichtete das Unkraut, wahrend H ,S 04 das Wachstum steigerto. 
Na-Arscnit war nicht voll wirksam. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija 
ssozialistitschoskogo Semledelija] 5. Nr. 7/8. 171—72. Juli/Aug. 1936.) SCHÓNFELD-

Hugues Gounelle und Yves Raoul, Slerilisierende Wirkung von Chlorpikrin auf 
die Eier der Bettwanze (Cimez leclularius Mer.). Die genauen Bedingungen fiir die 
abtotende Wrkg. von Chlorpikrin auf die Eier von Cimex werden ermittelt. Die Verss. 
zoigen, daB die Sterilisation bei einem Geh. von 5 g Chlorpikrin im cbm bei 48-std. 
Einw. oino vollstandige ist. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 203. 689—91. 12/10. 
1936.) W e i d e n h a g e n .
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James C. Munch, P. E. Garlough und Justus C. Ward, Biologische Priifung 
von Nagerbekampfimgsmitleln. Verschied. Sorten Strychnin yon gleicliem Reinheitsgrado 
zeigten yerschicd. Wirksamkcit, cbenso ycrschicd. Mcerzwiebclzubcreitungen. Tl-Sulfat 
wird schon bei ganz geringcm H 2SOr Geh. nicht, 2 chem. glcichreino Zn-Phosphide 
wurden yerschied. gut angenommen. MiBerfolgen bei Yernichtungsfeldzugen wird nur 
bei vorheriger b i o l .  Priifung der anzuwendenden Mittel yorgebeugt, dic chem. Unters. 
sagt wenig aus. (J . Amer. pharmac. Ass. 25. 744—46. Sept. 1936. Donyer, Col., 
Bur. biol. survey.) D e g n e r .

A. F. Tjulin, Weitere Entwicklung der Tieuen Melhoden zur Untersuchung der 
Bodenkolloide. (Vgl. C. 1935. II. 3566.) (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija 
ssozialistitscheskogo Semlcdelija] 5. Nr. 7/8. 100—106. Juli/Aug. 1936.) S c h o n f e l b .

Geza v. Doby, Versuche zur physiologisch-chetnischen Bestimmung des pflanzen- 
loslichen Bodenstickstoffs („Stickstoffzahl“ ). Inhaltsgleich mit der C. 1936. II. 1784 
referierten Arbeit. (Mat. Termeszettudomftnyi Ertesito A. M. Tud. Akad. I II . Oszt&ly- 
anak Folyóirata [Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss.] 54. 831—57. 1936. Budapcst., 
Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .

J. M. Mowssissjan, Neue Methode der Humusbestimmung. Dio Humusbest. im 
Bodcn erfolgt, wie iiblich, nach der C-Bcst. Die Bodeneinwaage wird mit KC103 ver- 
mischt u. an dic gasometr. App. angeschlosscn. Das Gemisch wird bis zur Zers. des 
KC103 erhitzt, das gobildeto 0 2 vorbrennt die organ. Substanz u. fiihrt den C in C02 
iiber. Bestimmt wird das Gesamtgasvol., worauf C02 von NaOH absorbiert wird usw. 
(Chemisat. socialist. Agric. [russ. Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 5. 
Nr. 7/8. 173—83. Juli/Aug. 1936.) S c h o n f e l d .

J. J. T. Graham, Pyrethńni-erluste wahrend der Untersuchung von Mineralól- 
Pyrethnimeztrakten nach der Methode Seil. Exakte Nachprufung der Meth. S e i l  zur 
Pyrethrinbest. in parfiimiertcn Mineralolgemischon ergab, daB boi der W.-Dampfdest. 
zur Entfernung der Aromastoffe gewisse Vorlustc an Pyrethrin durch Fliichtigkcit u. 
Hitzezcrs. auftreten. Dic Verlustc konnen bis zu 25% betragen. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 8 . 222. 15/5. 1936. Washington [D. C.].) G r i m m e .

A. Gattoni di A. Duse, Mailand, Desinfektionsmiltel, besondors zur Insektcn- 
vcrnichtung, bestehend aus einer Lsg. oder einom Gemisch von aromat. Verbb., 
wie Eukalyptusól, Campher oder Kresol, in bzw. m it Losungsmm., wio Pyrethrum- 
auszug, Torpentin usw., denen Camphcrdcriw., wie Borneol, u. gegebonenfalls Safrol, 
Kolophonium u. Naphthalin u. auBcrdem Farb- u. Riechstoffe zum Verdeckon der 
Farbo u. des Geruches zugesetzt werden konnen. (It. P. 287365 vom 13/1. 
1930.) G r a g e r .

Ernest Martin, Aix-en-Provence, Bouehes-du-Uhóne, Frankrcich, Yernichtung 
®o» Insekten in M M , Teigwaren und ahnlichen Nahrungsmitteln durch Kaltebehandlung, 
dad. gek., daB man das zu schiitzendc Gut in einem ein Kuhlrohrsystem mit dicht 
nebeneinander liegenden Kiihlrohron enthaltenden Siło w'ahrend einer Dauer von 
5 Stdn. einer Temp. von —17° untenvirft. (D. R. P. 638 290 KI. 451 vom 3/10. 1934, 
ausg. 12/11. 1936. F. Priorr. 23/6. u. 18/9. 1934.) G r a g e r .

Ivar Rennerfelt, Schweden, Insekten- und Baklerienbekampfung. In der Mitte 
des von don Schadlingen zu befreienden Raumes, der nach auBen dicht ycrschlosscn 
ist, wird eine Yerbrennungsyorr. fiir Gaso oder Leucht- oder Schwerol aufgostcllt. 
Gegebenenfalls wird fiir den Verbrennungsyorgang noch etwas Luft zugefugt. Dic 
Temp. in dem Raum wird dadurch auf 40“ u. mehr erhoht, der O yerbraucht, so daB 
neben N im wesentlichen nur C02 u. W.-Dampf yorhanden u. die Iyobcnsmoglichkeit 
fur Insekten u. Mikroben nicht mehr gegeben ist. Durch Vcntilatoren werden dio 
h. Gasc auch in Fugen u. Ritzen gedruckt. Es kann auBerdem noch cin insekticid 
wirkendes Gas zugefiihrt- w^orden. (F. P. 778 412 vom 30/8. 1934, ausg. 15/3. 1935. 
Schwed. Priorr. 4/9., 29/9., 12/12. 1933 u. 2/ 1 . 1934.) G r a g e r .

Marcel Dćry, Montreal, Quebec, Canada, Insekticid zur Pflanzenschutzbehand- 
lung, bestohend aus Ca-Arsenit oder -Arscniat (5 Pfund), FeS04 oder Vitriol (CuSO.f ?) 
(3 Pfund), geriebener Fischolseife (3 Pfund) u. ,,acacia“ -Pulver (Vidoo)> das in W. 
(40 Gallonon) verriihrt angewendet wird. (Can. P. 358328 vom 13/6. 1935, ausg. 
S/6. 1936.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Inse.kticide Mittel mit einem 
Cieli, yon yergasbaren Alkylensulfiden, wie Athylen- u. Propylensulfid, oder dereń 
vergasbaren Deriw ., die mit gasfarmigen Yerdunnungsmittcln, wie C02 oder CC14,
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gemisoht sind. (F. P. 803 509 vom 17/3. 1936, ausg. 2/10. 1936. D. Prior. 20/3.
1935.) G r a g e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. yon: William
S. Calcott, Pennsgrovo, N. J „  W endell H. Tisdale und Albert L. Flenner, Wil
mington, Doi., V. St. A., Insekticides Spritzmiltd. Ais wirksames Mittel wird eino Verb. 
m it dor allgemeinen Formel RmPbXn verwendet, 111 der R  ein unsubstituierter KW-stoff 
u. X  ein Saurorest darstollt, wiihrend m wenigstons 2 u. 11 wenigstens 1 bedeutet, 
111 +  n aber 4 betragt, z. B. R 3PbX. Ais KW-stoffrest kommen z. B. in Frage: Methyl, 
Athyl, Propyl, Butyl, Phenyl, Tolyl, Naphthyl oder Benzyl, ais Siiurerest die Reste 
von Olein-, Stearin-, Harz-, Fischólsulfon-, Thiocyan-, Ameisen-, Acetothiocyan-, 
Dithiocarbamin-, Thioglykol-, Thioseliwefel-, Palmitin-, Butter-, Miloh-, Essig-, Tannin- 
oder Abietinsaure, H N 03, H 2S 04, HC1, HBr, H3As04 oder H 2SiFc. Beispiele: Triathyl- 
bleithiocyanooleat, Diphenylbleidibromid oder Dicyolohesylbleidichlorid. Die Mittel 
werden in wss. Lsg. oder in einer Ol-W.-Emulsion gegebenenfalls nach Zusatz eines 
Emulgierungsmittcls, z. B. einer Aminseife oder von Diatliylammoniumoleat (I), ver- 
wendet. Z. B. Triathylbleioleat zu 20% in I  gel. u. m it weichem W. auf einen Geh. 
von 0,1% verd. (A. P. 2 044 934 vom 30/3. 1934, ausg. 23/6. 1936. Aust. P. 22 008/ 
1935 vom 29/3. 1935, ausg. 9/1. 1936. A. Prior. 30/3. 1934.) G r a g e r .

Califomia Spray-Chemical Corp., Wilmington, Del., V. St. A. (Erfinder: 
W illiam Hunter Volck, Califomien), Inseklicide Ole, dio solbst in hartem W. leicht 
emulgiorbar u. dann netzfahig u. sehaumbildond sind, bestehend aus insekticid wirketiden 
Mineralolen m it weniger ais 10% óllóslichen Alkahpetroleuińsulfonaten (etwa 1%) u. 
einem Zusatz eines die Oberflachenspannung vennindernden Mittols wie einfacher 
aliphat. Verbb., z. B. Alkohole, Aldehyde, Ketone (Aceton), Ester, Ather, Aminę oder 
Amidę, oder substituierter aromat. KW-stoffe, z. B. Kresol, dampfdest. Kiefernól. 
/?-Naphthylmethylather, Fenchylalkohol, p-Oxydiphenyl, Benzylalkohol, Xylenol 
oder Orcinol (bis zu etwa 2% ). (Aust. P. 22 664/1935 vom 16/5. 1935, ausg. 11/6.1936.
F. P. 798 734 vom 5/12.1935, ausg. 25/5.1936. A. Prior. 13/2.1935.) G r a g e r .

Laboratoires du ,,Paragerm“, Frankreich, Vcrbessern der Anwendbarkeit von 
Ulen zur Inseklanbekampfung und Desinfektion. Den óligen Lsgg. werden zwecks Ver- 
minderung ihrer hydrophoben Eigg. lipoido Stoffe, wie Cholin oder komplexc Ather 
der H3P 0 4 u . der Glycerido, zugesetzt. Hierdurch dringen die Ole leichter in hydro- 
phile Korper, wie die der Insekten, ein. (F. P. 803187 vom 22/1. 1936, ausg. 24/9.
1936.) ' G r a g e r .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, A n t i k r y p t o g a m

wirkende Ole, die besonders zur Holzkonservierung geeignet sind. Es sind Ole zu ver- 
wenden, die einen Anilinpunkt zwischen — 7 u. — 62° u. eine D. von etwa 1,01—0,93 
haben. Diese werden zweckmaBig dureh Hydrieren von Erdólen bzw. Petroleum cr- 
haltcn, die im wesentlichen aus naphthen. ungesatt. aromat. KW-stoffen bestehen. 
Zur Erhohung der Wrkg. konnen noch phenolartigo Verbb., z. B. a-Naphtliol, zugesetzt 
oder wss. Atzalkalilsgg in ihnen emulgiert werden. Das zu impragnierende Holz kann 
vorher, gleichzeitig oder naohher mit ZnCl2-Lsgg. behandelt werden. (F. P. 792 251 
vom 5/7. 1935, ausg. 26/12. 1935. A. Prior. 7/7. 1934.) G r a g e r .

Union Oil Co. of Califomia, Los Angeles, ubert. von: David R. Merrill, Long 
Beach, Cal., Y. St. A., Insekticid und Holzkonservierungs»iittel, bestehend aus KW- 
stoffen, besonders einer Petroleumfraktion, die im wesentlichen in fl. S 02 1. ist, denen 
noch Asphalt, CS2, CC14 oder dereń Gemische zugesetzt werden konnen u. einem Arsen- 
saureester eines Amins, wie Tri-, Di- oder Monoathanolamin, von Phenolen, Alkoholen 
oder Athern, wie CH3OH, Athyl-Amylalkohol, Carbitol, p-Athosy- oder /?-Butoxyathanol, 
j?-Oxyathyl-/3'-butoxyathyl-, /5-Oxyathyl-/?'-methoxyat.hyl- oder /J-Oxyathyl-/8'-ath- 
oxyathyla.ther, Phenol, Kresol, Xylol, Benzyl-, Xylyl- oder Tolylalkohol. Sind die 
Arsensaureester in den KW-stoffen nicht 1., so sind Lsg.-Vermittler, wie Methyl-, Athyl-, 
Propyl- u. hóhere Alkohole, dereń Ather oder cycl. Ather, z. B. Dioxan, Methyl-, Athyl- 
oder Amylacetat, Ketone, wio Aceton oder hohere Ketone die z. B. im Aeetonól ent- 
halten sind, Diaceton, Diehlorathylather, Athylenchlorhydrin, Bzn., Toluol, Xylok 
Terpene, Terpentin, CC14, CHC13 oder Athylendichlorid. Um die Mittel gleichzeitig 
gegen Termiten u. pilzliche Schadlinge wirksam zu machen, werden noch Metali-, 
wie Cu-, Zn- oder Hg-Naphthenate, zugesetzt. (A. PP. 1 988177 u. 1 988178 vom 
12/4. 1932, ausg. 15/1. 1935.) _ G r a g e r .

S ocieti Anonima Prodotti Agricoli, Mailand, Anlikryptogames und insekticides 
Mittel, bestehend aus einer zweckmaBig wss. Emulsion einer unl. Mg-Verb., wie
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Magnesiumperoxyd (1), der noch S u. bzw. oder ein Emulgiermittel oder ein Salz zu- 
gesetzt sein kann. Beispiele: 20 (%) I, 79 W. u. 1 NH4-Ricinoleat; 30 S, 30 I, 6 Tri- 
athanolaminoleat u. 34 W.; 20 S, 10 I, 0,5 NaCl u. 69,5 W. (It. PP. 327 835 u. 327 830 
vom 19/2. 1934.) G r a g e r .

Xavier Seurin und Andret Bouchet, Frankreich, Kryptogamenlelcdmpfung 
an Pflanzen, z. B. gegen Mehltau. Die wirksamen Mittel, wie Cu- oder andere Metall- 
salze oder organ. Farbstoffe, in fl. oder Pulverform werden iiber die zu schiitzenden 
Pflanzen mittels geeigneter Vorr. feinst yemebelt. Die erzeugten Nebelwolken miissen 
naturale, sehwaeh saure oder sehwaeh bas. Rk. aufweisen. (F. P. 794 774 vom 14/9.
1935, ausg. 25/2. 1936.) G r a g e r .

VIII. Metallurgie. M etallographie. M etallverarbeitung.
Gyozo Oppeltz, Pliysikalische Methoden im Hiiltenlaboratorium. P rin z ip  u . A n 

wendung d e r  k o n d u k to m e tr ., p o ten tio m e tr., po larog raph ., rad io m etr., eo lorim etr. 
(photom etr.), nephelom etr., spek troskop ., sp ek trog raph ., rón tgenspek troskop ., rón tgen- 
spektrograph. u . m agnetom etr. M ethoden  im  H inb liek  bes. a u f  E isen- u. M etalU iiitten- 
laboratorien. (B&ny&śzati K o h d sza ti L ap o k  69. 465—76. 21/11. 1936. Csepel. U n g arn , 
Labor. d. W EISS MANFRED-Werke. [O rig .: ung.]) Sa il e r .

E. J. Kohlmeyer, Metallreinigung, insbesondere beim Erschmelzen von Altmetallen 
und Alllegierungen. (Vgl. C. 1936. II. 1421.) Besonders von kleineren MetalIschmelzcn 
werden die Reinigungsmittel fiir Altmetalle zumeist fertig bezogen. Diese Mittel, die 
je nach ihrer Zus. nur ycrschlackend, oder gleichzeitig yerschlackend u. oxydierend 
oder nur oxydierend wirken, konnen nur dann mit Erfolg arbeiten, wenn sio richtig an- 
gewendet werden. Es ist daher notwendig, daB die Hersteller der Mittel genaue G e- 
brauchsanweisungen beifugen. In gewissen Fallen ist es giinstig, an Stelle fertiger 
Mischungen ihre Hauptbestandteile (z. B. FluB- u. Oxydationsmittel) fiir sich gesondert 
abzugeben, so daB der GieBer in der Lage ist, die Mischungen auf Grund eigener Beob- 
achtungen zusammenzustellen. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 15. 939—40. 
2/10. 1936.) G e i s z l e r .

Paul Bastien, Verwenduny neuzeiłlicher Melalle und Legierungen in der chemischen 
Industrie. In den letzten 20 Jahren hat die chem. Technik dem Metallurgen scbwierige 
Aufgaben in bezug auf die Schaffung yon neuen Legierungen gestellt, die in der Kalto 
u. Warnie widerstandsfahig gegen chem. Einfliisse sein miissen. Die Zus. u. Eigg. 
folgender Werkstoffe werden besprochen: Rostfreie Stahle (Chromstahle, austenit. 
Ni-Cr-, Ni-Mo- u. Ni-W-Stahle), korrosionsbestandiges GuBeisen (Si-, Ni-, Ni-Cu-GuB, 
austenit. GuBeisen, AbschrcekguB), Cu-Legierungen, Ni, Monelmetall, Ni-Cr-Legierungen, 
Pb u. Al. (Techniąue mod. 28. 633—37. 15/9. 1936.) G e i s z l e r .

James A. Lee, Neue Werkstoffe mit langerer Lfbcnsdaucr fiir den Apparatebau. 
Inhalt stimmt im wesentliohen uberein mit C. 1937- I- 698. (Chem. metallurg. Engng. 
43. 359—63. Juli 1936.) G o l d b a c h .

Paul Bastien, Neuzeitliche Melalle und Legierungen im Luftfahrzeugbau. Ver- 
wendung von Sonderstahlen u. Leiehtmetallen in Tnebwerk, Zelle u. Fahnverk modemer 
Flugzeuge. (Techniąue mod. 28. 794—96. 15/11. 1936.) G o l d b a c h .

Mark Barr, Neue Legierungen fiir Raffinations- und Vercrackungsanlagen. Es 
wird das Verh. der Legierung „Follsain EV“ (Zus. nicht angegeben!) bei hohen Tempp. 
naher beschrieben. (Petrol. Times [N. S.] 3 6 . 559—60. 31/10. 1936.) F r a n k e .

Raymond Gailly, Schmiedbare amerikanische Legierungen und Abarten. Herst. 
u. Warmebehandlung sowie der EinfluB yon Zusatzmetallen werden beschrieben. 
(Rev. Metallurgie 3 3 . 38—42. Jan. 1936.) BARNICK.

A. Portevin und P. Bastien, Die Capillaritat im Metallgup. (Buli. Ass. teehn. 
Fond. 10. 367—77. Okt, 1936. — C. 1936. II. 3585.) G e i s z l e r .

A. H. Ludwig, Schleudergu/3 ton Nichleisenmetallen. Es wird iiber die Be- 
anspruchung u. Drehzahl von SchleuderguBformen sowio iiber einige zum Schleudem 
besonders geeignete Legierungen u. ihre Festigkeitseigg. nach dem Schleudem berichtet. 
(Z. Ver. dtsch. Ing. 80. 1227—28. 3/10. 1936. Magdeburg.) G e i s z l e r .

Lester B. Knight jr., Iiiickgewinnung, Aufbereitung und Wartung der Giefierei- 
sande. Vf. beschreibt dio neuzeitlichen Anlagen zur Aufbereitung u. Ruckgewinnung 
von gebrauehten GieBereisandon. Es kommt darauf hinaus, daB der Sand gereinigt, 
gesiebt u. yon metali. Abfallen befreit u. daB die Menge an Staub red. wird. Der Sand 
wird alsdann in einer Art Mischer mit neuem Sand u. W. yersetzt. Derart wird eine
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gleichbleibendc Giito crrcicht. (Buli. Asa. techn. Pond. 10. 183—91. Mai 1936. Chicago, 
Nat. Engng. Co.) P l a t z m a n n .

William G. Reichert, Der heutige Stand der Formsanduntersuchung. Vf. gibt 
eine tlbcrsicht iiber einige Geni te u. Verff. zur Priifung der Feuchtigkeit, Durchlassig- 
keit, KorngróBe, Festigkeit von griinem u. getrocknetem Sand sowio der Hartę der 
GuBformen, wobei er auf dic Wichtigkeit der Normung der einzelnen Verff. u. Priif- 
bedingungen u. auf dio groBc Bedeutung der regelmafligen Priifung des Formsandes 
fiir die Qualitat des Gusses hinweist. (Bov. Mótalhirgic 33. 529—42. Sept. 1936.) Fke.

H .H . Shepherd, Die Anwendumj wissenschaftliche.r Grundsatze auf die Kontrolle von 
Gieflereisandcn. Vf. besprieht die einzelnen an GieBereisande zu stellenden Anfordcrungen 
u. die Art der Priifung. D., Festigkeit, Durchlassigkeit, Feuchtigkeitsgeli., Gliihyorlust 
Kornzus., Geh. an Tonsubstanz sind die wichtigsten zu bestimmenden Faktoren. 
Mitteilungen iiber zweokmaBigate Behandlung u. Benutzung der Sande im Betrieb. 
(Foundry Trade J .  5 5 . 333— 37. 29 /10 . 1936.) P l a t z m a n n .

Fred L. Weaver, Tcchnische Untersuchung von Fomwand. Bei der immer groBer 
werdenden Schwierigkeit, Lagerstiitten von Formsand gleichbleibender Zus. aufzufinden, 
treten synthet. Formsande immer mehr in den Vordergrund. Dabei ist eine genaue 
Priifung der in Frage konimenden Sande erforderlich. Dio fiir ein Formsandunters.- 
Laboratorium notwendigen App. werden aufgefuhrt. (Iron Ago 138. Nr. 14. 36—37. 
1/10. 1936. Grcat Lakes Foundry Sand Co.) GEISZLER.

H. W. Dietert, Fonnsandpriifung und ihre Anwendung in  der Gicfkrci. 'Oberblick 
iiber dio amerikan. Formsandprufmethoden. Behandelt wird dio Priifung hinsichtlich 
Feuehtigkeitsgrad, KorngróBe, Festigkeit, Ausdehnung u. Zusammenziehung bei yer- 
schiedenen Tempp., Druckfestigkeit, Neigung zum Sintern u. das Rinnyermogen. 
Beschreibung der einzelnen Priifyerff. u. der yerwendeten App.; Mógliclikeiten zur 
Verbesserung der Eigg. (Iron Ago 138. Nr. 5. 24—27. 30/7. 1936. United States 
Radiator Co.) H a b b e l .

W. H. Hatfield, Ubersichl iiber neueren Fortschritt in der Metallurgie des Eisens. 
( J .  Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 5 . Nr. 50. Annual Survey Suppl. 6—8. 11/12. 
1936.) B e h r l e .

S. E. Dawson, Das Schmclzen des Guficisens in der Gie/3erei. (Vgl. auch C. 1936.
I. 2813.) Vf. besprieht die yerschied. Schmelzyerff. in der GieBerci vom teehn. u. wrirt- 
sehaftlichen Standpunkt aus, wobei er neben der Gegeniiberstellung der Arbeitsweisen 
u. Betriebsergebnisso des Kupolofens, Tiegelofens, Trommelofens mit Ol- u. Kohlen- 
staubfeuerung, eine besonders ausfiihrliche Beschreibung des ,,balaneed-blast“ -Kupol- 
ofen gibt, bei dem die Verbrennung des Kokses vor den Hauptdiisen zu CO u. die 
Weiterverbrennung zu CO, durch mehrero in groBerer Hoho angebrachto Hilfsdiisen 
erfolgt, wodurch eine Oxydation des schm. Eisens yermieden wird. (Foundry Trade J.
5 5 . 393—96. 19/11. 1936. The Stanton Ironworks-Conipany.) F r a n k e .

H. V. Johnson und J. T. Mac Kenzie, Einflufi der Hohcnlage der Dilsenebene 
auf die KoMensloffaufnahme im Kupolofen. Vff. untersuchen den EinfluB der Hóhe 
der DUsenebcne des Kupolofens iiber der Herdsolde auf dio C-Aufnahme des Eisens 
im Kupolofen, wobei sie unter Yerwendung von Pechkoks, Petroleumkoks u. GieBerei- 
koks, sowie unter Veranderung der Hohenlage der Diisenebene sowohl niedrig- wie 
hochgekohlten Einsatz schmolzen. Die Yerss. ergaben, daB bei groBen Hohenabstandcn 
nur eine leichte Erhóhung der C-Aufnahmc festzustellen ist. Ebenso wurde beim 
Abstehenlassen der Schmelze im Herd ein hóherer C-Geh. beobachtet ais beim dauernden 
AbfluB. Aueh die Erhóhung der Sehmelztemp. begiinstigtc die C-Aufnahme, doch wird 
die Beriihrung des geschmolzenen Eisens m it dem weiBgliihenden Koks im Herd beein- 
fluBt yt>n der Sehlackenziihigkeit. — In einem Anhang geben Vff. eine ausfiihrlicho 
Beschreibung vom Bau u. Betrieb des fiir ihre Verss. yerwendeten Kleinkupolofens. 
(Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 7. 178—92. Okt. 1936. Birmingham.) FRANKE.

W illiam C. Buell j r . , Isolierung und Uberu-achung von Siemens-Marlin-Ofen- 
Einteilung d er  y e r s e h ie d e n e n  Isolierbaustoffe in  A b h a n g ig k e it  von ih r e m  V en v e n d u n g s-  
bereich u. ihrer Warmeleitfahigkeit. Best. der GroBe des Warmeabflusses bei ver- 
sehieden starker Isolierung zwecks Ermittlung einer ausreichenden bzw. nicht- 
ausreichenden I s o lie r s te in s e h ie h t .  Oberwachung des S ie m e n s-M a rtin -O fen b e tr ieb es , 
u. zwar tlberwachung der Temp., der Flammcnrichtung, der Flammcnentw., der 
Brennstoffgiite, der Vcrbrennungsverhaltnisse u. der Kammertempp. (Trans. Amer. 
Inst. Min. metallurg. Engr. 116. 77—91. 1935.) H o c h s t e i n .
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Earnshaw Cook, Tcmpcraturubcrwuchung im Martinofcn. Auswahl u. Ver- 
wendung von opt. Pyromotern bei der Stahlerzeugung werden im cinzelncn besproehen. 
Temperaturiiberwachung im Martinofcn mit Riicksicht auf die VcrwendungsmSglich- 
keit der Meflgeriite u. Beti-iebspraxis. (Trans. Amor. Soc. Metals 2 4 . 640—6G. Sept. 
1036.) H o c h s t e i n .

N. A. Minkewitsch, S. K. Iljinski und W. I. Prosswirin, Neues Verfahren zur 
technischen Zementalion ton Slalil mittels Gase, die le i der Zersetzumj yon Erdolprodukten 
erhalten werden. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 4494.) tlberblick der Verff. der Gaszementation 
in Amerika u. Deutschland. Ausarboitung eines Gaszementationsverf. unter Ver- 
wendung von KW-stoffgasen, die bei der Żers. von Erdolprodd. in der Warnie her- 
gestellt werden. Besprechung des Einflusses des aus den Zementationsgasen sich ab- 
scheidenden RuBos. EinfluB der KW-stoffarmen u. -reiclien Gase auf dio erreichbare 
Zementationstiefc, hierbei bestanden die KW-stoffarmen Gase aus 6%  C02, 15% CO, 
10% CnHon, 20% CH4, 30% H 2 u .  15% N„, wahrend dio KW-stoffreichen Gase 28,7% 
CnH, n, 39% C„H2 n ,  2, 24% H2, 1,5% ' CO, 2%  CO., u. 0,5% 0 2 besaBen. Gas
zementation m it erhóhtcm Druck. Verringcrung des Kornwachstums boi der Gas
zementation. Betriebsorgebnissc mit Gasen, dio aus der Zers. von Petroleum erhalten 
wurden (0,1% C02, 0,65% C„H2„, 0,9% 0 2, 11,85% CO, 65,44 IL, 17,25% CnH2n + 2.
3,81% Na) Beschreibung von Rotortonofen der Automobilfabrik Stalin. (Metal Ind. 
Herald [russ.: Westnik Metallopromyschlennosti] 1 6 . Nr. 5. 19—37. Nr. 6. 12—31. 
April 1936.) H o c h s t e i n .

J. R. Vilella, G. E. Guellich und E. C. Bain, Ober die Bezeichnung der Gefiigc- 
bcstandleilc des Stahles. An Hand von Gefugebildern werden die beim langsamen Ab- 
kiihlen bzw. Abschrecken u. Anlassen eines C-Stahles auftrotenden Gefugearten bo- 
schrieben, wobei der Zweck der Arboit darin bestand, eindeutige Bczciclinungen fiir 
diese Gefugearten zu finden. Vff. schlagen vor, daB mit der Bezeichnung „Perlit" 
jedes lameilare Gefugo aus Ferrit u. Zementit gemeint Bein soli, das durch Sekundftr- 
krystallisation aus dem Austenit entsteht, wahrend die Bezeichnung „Sorbit11 fiir alle 
Arten eines angelassenen Martensits verwendet werden soli. Die Bezeichnung ,,Troostit“ 
konnte dann wegfallon. Der Ausdruck „Spheroidite" soli zur Kennzeichnung des grob- 
kornigen kugeligen Zemcntitgefiiges verwendot werden. (Trans. Amer. Soc. Metals 2 4 . 
225—61. Juni 1936. Kearny, N. J., Research Lab. U. S. Steel Corp.) EdENS.

D. L. Mc Bride, C. H. Herty jr. und R. F. Mehl, Der Einflup der Desozydation 
auf die Bildungsgeschivindigkeit des Ferrits in handelsiiblichcn Stahlen. An C-Stahlen 
mit 0,33—0,50% C, die teils m it Si, teils mit Al desoxydiert worden sind, wird die 
Ausscheidungsgeschwindigkeit des Ferrits aus dem Austenit bei konstanten Tempp. 
zwisehen A3 u. Aj in Abhiingigkeit von der Unterkuhlung untersuclit. Der EinfluB 
der Dcsoxydation auf die Ausscheidungsgeschwindigkeit des Ferrits besteht lediglich 
in der Beeinflussung dor KorngroBe des Austenits. Ist dieses Kom groB, so ist die 
Ausscheidungsgeschwindigkeit gering u. umgckchrt. Bei den mit Al desoxydierten 
Stahlen, dio ein feines Austcnitkorn aufweison, findet dio Ferritausscheidung schneller 
statt ais bei den mit Si desoxydierten Stahlen, die ein gróberes Austcnitkorn aufweison. 
Die Ausscheidungsgeschwindigkeit des Ferrits ist bei den mit Si desoxydicrton Stahlen 
in starkerem Grade von der Unterkuhlung abhangig ais boi den mit Al desoxydicrten 
Stahlen. Dabei scheint dio Bildungsgeschwindigkeit des Ferrits nicht von der Diffusions- 
geschwindigkeit des C, sondern von der Geschwindigkeit der Ferritkoimbldg. ab- 
zuhangen. Unterschiede der entstehenden Ferritmenge bei einer normalisicronden 
Gliihbehandlung im Vergleieh zum Ausgliihen sind nur auf den EinfluB der urspriing- 
lichen AustenitkorngróBe zuriickzufuhren. SchlieBlich wurde die Durchhflrtung der 
mit Si bzw. Al desoxydierten Stahle untersuclit, wobei wiederum der EinfluB der 
Desoxydation auf die AustonitkorngroBe der maBgebendo Faktor ist. (Trans. Amer. 
Soc. Metals 24. 281—312. Juni 1936. Pittsburgh, Camcgie Inst. Technol.) E d e n s .

A. V. Prohoroff, Ferritstreifen in geschmiedeten und gewalzlen Stahlen. Nach 
einem kurzeń tlberblick iiber die Theorien iibor die Entstehung von Zeilenstruktur in 
warmverarbeitoten Stahlen wird iiber Verss. berichtet, aus denen hervorgoht, daB diese 
Fehlererscheinung durch eine ungleichmaBigc Vertcilung bzw. dendrit. Seigerung von 
Si, Jln odor Ni heryorgerufen wird. Und zwar ist die Zeilenstruktur auf eine wahrend der 
A b k iih lu n g  durch das Umwandlungsgebiet stattfindende Riickdiffusion des Kohlen- 
stoffs zu den geseigerten Stellen zuruckzufiihren. Es wird vorgoschlagen, dio sekun- 
dare Zeilenstruktur des Ferrits bzw. den gerichteten EinfluB der primaren Zeilenstruktur 
dadurch zu beseitigen, daB die Zus. des Stahles so geandert wird, daB die Legierungs-
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bestandtoiie, die in den Restfeldern des Dendriteugefiiges seigern, sioh hinsichtlich ihres 
Einflusses auf dio Ruckdiffusion des Kohlenstoffs gegenseitig aufhebon. (Motallurgia 13. 
179—81. 1936. Leningrad, Central Inst. Metals.) E d e n s .

Kotaro Honda, Keizó Iwasś und Kókiti Sano, Uber die StabilitiU des Zementits. 
Die Loslichkeit yon Graphit in Austenit wird auf Grund der Ermittlung der Gleick- 
gowichtskonstanten der beiden Rklc.: Austenit (an C gesatt.) +  C02 =  Austenit (C-arm) 
+  2 CO einerseits u. C +  C02 =  2 CO andererseits bestimmt. Diese Loslichkeit des 
Graphits wird mit der Loslichkeit des Zementits yerglichen, wobei sich zeigt, daB ober- 
halb 940° Zementit stabiler ais Graphit ist, wahrend unterhalb 940° Graphit stabiler 
ais Zementit ist. Es wird daraus gefolgert, daB das System Fe-C insofern eino Anderung 
erfahren muB, ais bei 940° eine Horizontale oingezeichnet werden muB, die die Grenze 
der Stabilitat des Zementits angibt. Das bedeutet, daB kein Doppeldiagramm sondern 
ein einfaches Diagramm Eisen-Zementit anzunehmen wiire. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. 
Univ. [1] 2 5 .  202—06. Juli 1936. [Orig.: engl.]) E d e n s .

B. N. Daniloff, R. F. Mehl und C. H. Henry, Der Einflv.fi der Desozydation 
auf die Alterung weicher Stahle. Es wird iiber Verss. an C-Stahlen mit 0,02—0,25% C 
berichtet, die teils nicht beruhigt, teils halb beruhigt, teils mit Si, teils mit Al des- 
oxydiert waren, wobei diese Stahle hinsichtlich ihres Verh. bei der Abschreckalterung 
u. bei der Reckalterung untersucht wurden. Zur Kennzeichnung dieses Verh. dienten 
Bestst. der Kerbzahigkeit, der Harto u. der ZerreiBfestigkeit. Es zeigt sich, daB die 
Art der Desoxydation einen ausgesprochenen EinfluB auf dio Alterung ausiibt u. zwar 
dahingehend, daB die Neigung zur Alterung um so geringer ist, jo grundlicher der Stahl 
desoxydiert ist. Normalisierte unberuhigte Stahle neigen sehr stark zur Abschreck
alterung, besonders bei einem C-Geh. von 0,04—0,05% C. Bei den halb beruhigtcu 
Stahlen ist dio Alterung erheblich geringer u. zwar nimmt sie mit zunehmendem C-Geh. 
zu. Die mit Si desoxydierten Stahle neigen ziemlich stark zur Abschreckalterung, 
wahrend mit Al desoxydierte Stahle kaum altem  u. zwar um so weniger, je hóher der 
C-Geb. Bei 0,2—0,25% C hort die Abschreckalterung prakt. auf. Die unbcruhigten, 
halb beruhigten u. m it Si desoxydierten Stahle neigen sehr stark zur Reckalterung. 
auch bei den hoheren C-Gehh. Dio mit Al desoxydierten Stahle dagegen weisen diese 
Erscheinung vicl weniger auf, wobei der Spródigkeitseffckt mit zunehmender Des- 
oxydation abnimmt. Auch im gewalzten Zustand neigen alle untersuehten Stahle 
zur Reckalterung. Die Hartung von normalisierten Stahlen nach dem Absehrecken 
von Tempp. unterhalb Aj nimmt mit zunehmendem C-Geh. u. m it zunehmender Des- 
oxydation ab, woraus hervorgeht, daB die Ubersattigung des Ferrits u. somit die 
Alterungsersclieinungen sowohl vom C-, ais auch vom Oa-Geh. abhangon. Das giinstige 
Verh. der m it Al desoxydierten Stahle ist teils auf dio entsprechende Feinkornigkeit 
dieser Stahle zuriickzufiihren. (Trans. Amer. Soc. Metals 2 4 . 595—639. Sept. 1936. 
Pittsburgh, Camegie Inst. Technol. u. Bethlehem, Pa., Bethlehem Steel Co.) E d e n s .

W. D. Ssadowski, Gefugeuntersuchung zur Beurleilung der Ungleichmafiigke.it von 
Stahl. Eignung mkr. Unterss. fiir die bei der Umwandlung von unterkuhltem Austenit 
auftretenden rein metallograph. Fragen. Best. des Martensitbldg.-Punktes. Best. der 
Anwesenheit u. der Tiefe von Ent- oder Aufkohlung an der Oberflache von Schnelldrch- 
oder ahnlichen Stahlen, sowie Best. von UnregelmaBigkeiten im Gofiige, Dendriten- 
bldg. u. dgl. Oberwachung der Homogenitat der Stahle u. Ermittlung giinstigster 
Erwarmungs- u. ihrer Abkiihlungsbedingungen. Eignung zur Unters. der Bldg. u. Zer- 
legung fester Lsgg. Feststellung neben der martensit. auch der troostit. Umwandlung 
im Stahl, dereń Gesehwindigkeit von der chem. Zus. des Stahles abhangt. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Śawodskaja Laboratorija] 4 . 1083—89. 1935.) H ocH ST E IN .

F. Bollenrath, H. Comelius und W. Bungardt, Dauerstandfestigkeit von Stahl. 
Schrifttumsubersicht iiber folgende die Dauerstandfestigkeit von Metallen betreffenden 
Fragen: Begriffsbest. u. Grundlagen der Dauerstandfestigkeit, Einfl. der Werkstoff- 
yorbehandlung u. -zus., Andenuig der Werkstoffeigg. wahrend der Vers.-Durchfuhrung 
u. die Dauerstandfestigkeit ais Grundlage der Festigkeitsbereehnungen, ihre Verein- 
heitlichung u. Auswertung. (Techn. Zbl. prakt. Metallbearbg. 46. 366. 368. 429—30. 
432. 496—98. 577—78. Aug. 1936.) H o c h s t e i n .

B. F. Shepherd, Korngrdfienuntersuchungsverfahrm von Stahl. Best. der A u ste n it-  
komgroBe von Stahlproben d u rc h  Zemontation der Proben u . Unters. des B ru ch gefiiges-  
Es wird die Eindringtiefe gemessen u . das Bmchgefuge m it vom Vf. a u fg este llten  
Ygl.-Proben yerglichen. Das Verf. erweist sich ais ein sicheres, schnelles u . prakt.
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Mittel zur Feststellung der AustenitkomgróBe zwecks Beurteilung der Gute des Stahles. 
(Iron Ago 138. Nr. 17. 22—26. 22/10. 1936.) H o c h s t e i n .

G. A. Hankins, M. L. Becker und H. R. Mills, Einflufi der Oberflachen- 
beschaffenheit auf die Dauerfestigkeit von Stalli. Gektirzte Wiedorgabe der C. 1936. II. 
3587 reforierten Arbeit. (Heat Treat. Forg. 22. 340—45. 394—98. Juli 1936. National 
Pkysical Labor.) F r a n k e .

O. W. Mc Mullan, Ober die Dauerfestigkeit ton einsatzgehdrteten Zahnradem. 
Es wird iiber Dauerverss. an Zahn- u. Schneckenradem eines Hinteraehsantriebes 
berichtot: Die Yerss. sind teils an olverguteten, teils an einsatzgeharteten Stablen 
durchgefiihrt worden. Die Betriebsbedingungen setzen voraus, daB dio Sehneeken 
nieht infolge dor mangelhaften Sehmierung u. der koken Betriebstempp. an den Zalm- 
flanken erweichen, wahrend die Zahnrader sich besser kiihlen u. schmieren lassen u. 
infolgedessen eine groBo VerschleiBfestigkeit bei tieferen Tempp. aufweisen mussen. 
Der YersehleiB war am groBten bei olgeharteten C-Stahlen m it mittlerem C-Geh., 
wahrend der direkt gehiirtete Einsatzstahl SAE. 4615 fiir dio Schncckenrader u. die 
doppelt geharteten KRUPPschen Stahle u. Stahle SAE. 4820 fiir dio Zahnrader die 
besten Ergebnisse zeitigten. (Trans. Amer. Soc. Metals 24. 262—80. Juni 1936. 
Bayonne, New Jersey, Internat. Ni. Co.) E d e n s .

P. B. Michaiłów-Michejew, Verfahren zur UntersucJiung von Versprodung. 
Systemat, Unters. der Verspródungserscheinungen in Stablen ais Ursache des Auf- 
tretens von Briiohen bei Dampfturbinen im Dauerbetrieb bei erhohten Tempp. Be
schreibung der Prufvorr. zur gleichzeitigen Best. von Belastung, Temp. u. Zeit von 
gekerbten u. migekerbten Ni-, CrNi- u. C-Stahlen. Es wurde festgestellt, daB das Auf- 
treten von Verspr5dung ausschlicBlich auf Grund der langen Einw. der erhohten Temp. 
auBer der Abhangigkeit von der Probenbelastung u. der Anwesenheit von Einschnitten 
in ihnen bedingt ist. Sie tr i t t  nur bei einigen Stahlsorten auf u. zwar bei 100—400-std. 
Haltezeit bei Tempp. von 400— 450° (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija]
4. 940—50. 1935. Werk Wtus namens Stalin, Leningrad.) H o c h s t e i n .

Heinz Komfeld, Rekrystallisation bei Warnwerformung. Auf Grund von Yerss. 
an einem 5 mm dieken Blechstiick aus unberuhigtem Siemens-Martinstahl mit 0,04% C, 
Spuren Si, 0,37% Mn, 0,02% P  u. 0,03% S wurde nachgewieson, daB das Rekrystalli- 
sationskorn, das nach einer unterhalb der a — y-Umwandlung vorgenomnłenen Warm- 
verformung in weichem FluBstahl entsteht, von der GróBe des Ausgangskornes abhangt. 
Die von H. H anem ann, W. T a f e l  u. A. S c h n e id e r  entwickelte Anscliauung, daB 
nur die Verformung u. die Temp. des letzten Arbeitsganges fiir die GroBe des im End- 
zustand yorhandenen Ferritkomes maBgebend sind, muB nach Ansieht des Vf. auf Wann- 
verfonnung im y-Gebiet eingesehrankt werden. Und zwar soli diese Einsehrankung 
auch besser den Erfahrungen bei Stichfolgen unterhalb der a — y-Umwandlung, 
d. h. beim Walzen von Foinblechen usw., gereeht werden. Es wird darauf liingewiesen, 
daB noch eingehende Unterss. erforderlich sind, um eine vóllige Klarung der Frage zu 
erhalten, oder um eine Arbeitsregel fur die Folgę von Warmverformungen in diesem 
Temp.-Bcreich entwickeln zu konnen. (Arch. Eisenhiittenwes. 10- 161—63. Old;. 1936. 
Dortmund, Mitt. Vers.-Anst. Dortmund-Hoorder Huttenvereins, A.-G.) E d e n s .

A. Briichanow, Analyse der Wdlz- und Rekrystallisaticnislexturen in Eisenblechen 
nach Moduldiagrammen. Es wird iiber Unterss. an einem 2,58 mm starken Weieheisen- 
blech beriohtet, das infolge des Walzens u. des anschlieBendon Gliihens eine stark aus- 
gepragte Anisotropio der elast. Eigg. aufwies. Es wurden mit Hilfe der harmon. Analyse 
des Moduldiagramms beide Texturen u. ihre Orientierung bestimmt. Die eine umfaBte 
etwa 30% der Kórner, wrurde durch die Ikositetraederebene gebildet u. liatte ais Achsen- 
richtung [1 1 0] parallel zur Walzrichtung. Dio zweite Textur umfaBte etwa 7%  der 
Kórner, in der Walzebene lag die Ebene (1 0 0), wobei die Wiirfelebeno parallel der 
Walzrichtung lag. Durch das Gliihen bei 750“ tra t Rekrystallisation ein, wodureh 
sich sowohl die Orientierung der Texturen ais auch dio Zald der Kómer der einzelnen 
iesturen anderten. Die neue Lage der Ebene (1 1 2) ist um 19° yerdreht, wtihiend 
bei der Ebene (10 0) die Richtung [3 5 0] parallel der Walzrichtung liegt. Der Zu- 
simmenhang der neuen Textur mit der alten gestattet die SchluBfolgerung, daB der 
Ausgang8zustand einen EinfluB auf die Orientierung ausiibt. Aueh nach der R e
krystallisation bei 900° ist das Vorhandensein der ursprunglichen Textur, wenn auch 
in sclnvacher Form, featstellbar. (Techn. Physics USSR. 3. 209—19. 1936. Nishnij 
-Nowgorod [Gorky], Univ., Physikal.-Techn. Inst.) E d e n s .
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N. Dawidenkow und I. Mirolubow, Eine besondere Art der Stauchdeformation 
1:011 SUM. (Der Krawz-Tarnawskij-Effekt.) Es wird iiber das Entstehen der von 
W. K r a w z -T a r n a w s k u  beim Stauchen von Stahl auftretenden Zwisoheuscbicht 
sowie iiber die meohan. Eigg. dieser Schicht berichtet; dabei wird einerseits die Er- 
warmung der Proben beim Stauchen, andererseits der EinfluB der Sehlagenergie u. 
der Sclilaggeschwindigkeit auf die Bldg. der Zwischensehicht untersucht. Hinsichtlich 
der mechan. Eigg. wird die Hartę der Zwischensehicht im Vergleich zum ubrigen 
Probestuck gemessen, ferner wird das spezif. Gewicht der Proben mit u. ohne Zwischen- 
schicht bestimmt. SehlieBlich wird noch auf die Bedingungen der Entstehung der 
Zwischenscliicht in reinem Eisen, in austenit. Stahlen mit 2,35—25,5% Ni, 1,55 bis
1,8% Cr, 0,85—0,95% Mn, 0,27—0,35% C, ferner in C-Stahlen eingegangen, wobei 
insbesondere der EinfluB der Warmebehandlung auf die Bldg. der Zwischenscliicht 
erortert wird. Zum SchluB werden 2 Hypothesen besprochen, welche die Tatsache zu 
erklaren suchen, daB die Hauptverformung in einer bestimmten Schioht des Metalls 
u. nicht gleichmaBig innerhalb des gesamten Querschnitts eintritt. (Techn. Physics 
USSR. 2. 281—98. 1935. Leningrad, Phys.-Techn. Inst.) E d e n s .

K. Klóppel, Oemeinschaftsvcrsvche zur Bestimmung der Schwellzugfestigkeit roller 
gelochter und genieteier Skiba aus St 37 und St 52. Zweck der Unterss. war die Fest- 
stcllung u. der Vergleich der Schwellzugfestigkeitcn des gewóhnlichen Baustahles St 37 
u. des hochwertigen Baustahles St. 52 fiir Probcformen, die geeignet sind, AufschluB 
zu geben iiber dio Kerbempfindliehkeit der Stahle u. deren voraussiehtliche Eignung 
im Bauwerk. AuBerdem wurde die Frage des Einflusses des Nietyerf. auf die Dauer- 
festigkeit der Nietverbb. untersucht. Ais Probeform diente der Vollstab, der gelochtc 
u. der genietete Stab. Die Ergebnisse der Daueryerss. sind in zahlreichcn Tabellcn 
u. Schaubildern zusammengestellt; die Verss. yermitteln wertvollo Aufschliisse iiber 
dio Bewahrung der doutschen Baustahle— insbesondere im Vergloich zu den amerikan. — 
boi Dauerbeanspruchungen, ferner dienen die Vers.-Ergebnisse ais Grundlage fur 
wiehtige Vorschriften des Eisenbahnbriickenbaucs. (Stahlbau 9 . 97—111. 19/6. 1936. 
Boil. zu Bautechn. Berlin.) E D E N S.

Heinrich Ploum, Wasserstoff im Stahl. An Hand der einschliigigen Literatur 
sowie auf Grund der Ergebnisse mehrerer eigener Unterss. wird der heutige Stand der 
Erkenntnis iiber die Wasserstoffaufnahme im Stahl besprochen. Dioso Aufnahmc 
kann einerseits beim Erhitzen des Stahles in einer H2-Atmosphiire erfolgen, wobei 
der erforderliche atomare Zustand des H 2 dadurch erreieht wird, daB die H2-Molekiile 
schon bei yerlialtnismaBig tiefen Tempp. an der Fe-Oberflache zu Atomen aufgespalten 
werden. Andererseits findet die H,-Aufnahme im Elektrolyten s ta tt u. zwar sowohl 
beim Losen in Saure ais auch bei der elektrolyt. H2-Abscheidung an Stahlkathoden, 
wobei kein Eisen in Lsg. geht. Die bei der H2-Aufnahme auftretenden Erscheinungen, 
wie Wasserstoffbriichigkeit, ferner dio entsprechenden Erscheinungen beim Hart- 
loten u. Beizon werden im einzelnen erortert. (Chem. Fabrik 9 . 173—77. 17/4. 1936. 
Dusseldorf, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Eisenforschung.) E d ENS.

J. Ciochina. Ober das cliemisclie Ver1ialten des Wasserstoffs bei erhohten Tempe- 
raluren. Entkohlungsverss. an grauem u. weiBem GuBeisen u. Stahl mittels elektrolyt. 
gewonnenem H2, der mit bestimmten Mengon 0 2 vermischt sein kann. Beschreibung 
von Desoxydations- u. Entkohlungsverss., die zu einem direkten Verf. fiir die Herst. 
von grauem aus wreiBem GuBeisen fiiliren konnen; dieses graue GuBeisen ist vollig 
desoxydiert u. kann ohne Schwierigkeiten u. ohne Blasenbldg. vergosson werden. Ent- 
schwefelungsverss. an Stahl u. GuBeisen ergaben eine mit steigender Temp. steigendo 
Entschwefelung; bei 1400° ist in 35 Min. vollige S-Freilieit erzielt; oberhalb 1480° 
bort die entschwefelnde Wrkg. ganzlich auf, die entkohlende Wrkg. wird verlangsamt. 
Eine Entfernung von P u .  Si wurde in keinem Fali beobachtet. Durchleiten von H2 
durch Stahlschmelzen ergab eine schnelle u. rollstandige Desoxydation; man kann 
so ein Weicheisen erhalten, welches noch reiner ais Armcoeisen ist. Dieselben Ergebnisse 
werden erzielt, wenn mit CO +  H, sta tt mit reinem H 2 gearbeitet wird. (Chim. ot Ind. 
3 6 . 261—69. Aug. 1936. Jassy, Rum&nien, Univ.) H a b b e l .

L. Palatnik, Eine Untersuchung des Systems N  +  Stahl. Im Gegensatz zu den 
Unterss. von E lS E N H U T  u. K a u p p  fand der Vf. bei der Unters. des Syst. Fo-N eine 
C-Phase, die ais eino metastabile Struktur von Fe2N betrachtot wird. Im Cr-Mo-Al- 
Stahl wurde sowohl kub. ais auch tetragonaler nitrierter Martensit gefunden. Es wurde 
ferner eino Zers. der E -Phaso bei Konzz., die hóher waren, ais es auf Grund des Z ustand-  
diagrammes Fe-N erwartet werden muBtc, beobachtet u. eine thermodynam. E rk laru n g



hierfiir gegebon. Ebenso wurde eine geometr. Grundlage fiir die sprunghafto Bowegung 
der N-Atome entlang den Zwdschenraumcn zwischen don Knotenpunkten des Gittor- 
werkes wahrond dor Diffusion gegeben. Es wurden dio moglichen Koordinaten der 
N-Atome in der a-Phase bereehnet. (Techn. Physics USSR 2. 598—616.1935.) H o c h s t .

W. A. W esselow, Oxydation von Stahlen durch Alkalien. Unters. iiber die Oxy- 
dation vou Stiihlen in kochender Lsg. von kaust. Soda unter Zusatz von minerał, oder 
organ. Oxydationsmitteln. Best. des Gewicktsverlustes von Metali u. Oxydkaut, der 
auftretenden Veranderungen an Metali u. Oxydschieht, der Neigung der Oxydsckicht zur 
Korrosion, ihres Widerst-andeś gegen H 2S04 u. mechan. Reibung, der Zus. dor Oxyd- 
schicht, sowie der Begleitorscheinungon wahrond dor Oxydation. Es wurde festgestellt, 
daB bei der Oxydschichtbldg. auf der Metalloberflaehe ein Teil des Motalles in Lsg. geht, 
wodurch Mctallgewicht u. Form verringert wird. Die Oxydschioht stellt ein Gemiscli 
von Ferro- u. Ferrioxyden verschiedener Dioke dar. Nach dor Oberflachenoxydation 
tritt noch ein Vorgang in der gobildeten Schicht ein, durch welchen deren Siiure- 
bestandigkeit yerringert wird. (Metal Ind. Herald [russ.: Westnik Motallopromy- 
schlennosti] 16. Nr. 3. 66—80. Febr. 1936.) H o c h s t e i n .

A. Portevin, Unreinigkeiten im Slahl und ihre Beseiligung. Inhaltlich ident. mit 
dem C. 1 9 3 6 . II. 2210 referierten Aufsatz. (Gćnio civil 1 0 7  (55). 517—20. 1935.) F ke.

— , Untersuchung der Rcinhe.it eines Stahles durch das Foxverfahren des Auszahlens der 
Einschliisse. Es wird iiber das von G. R. B o l s o v e r  ausgcarbeitote u . von der Firma 
S a m u e l  F o x , L t d . angewendete Verf. zur Best. der Reinlieit eines Stahles borichtet. 
Das Verf. besteht darin, in einer abgeschreckten Probe die Anzahl der Einschliisse nach 
ganz bestimmten Gesichtspunkten — dio im einzelnen aufgezahlt u. erortert werdon — 
auszuzahlen. Vor- u. Nachteile des Verf. werden besproehen. (Iron Coal Trades Rev. 
133. Nr. 3567. 45. 10/7. 1936.) E d e n s .

W. A. Delie und B. P. Kosyrew, Yorrichtung fiir die Unlersuchung der isothermi- 
sclien Austenilumwandlung. Ausarbeitung eines magnetometr. Unters.-Verf. fiir dio 
Umwandlung von Austenit bei gleichbleibender Temp. u. Entw. eines Olbades fur 
diesen Zweck, das in einem magnet. Feld untergebracht ist. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4 . 1253—56. 1935.) H o c ih s t e in .

M. J. Seigle, U ber dilalonietrische und magnetische Untersuchungen an einem 
unlegierten Slahl mit l,70°/o Kohlenstoff. Es wird iibor dilatomotr. u. magnet. Unterss. 
an einem Stalli mit 1,7% C bericktet, woboi der Einfl. des Abkiihlens an dor Luft, des 
Abschreckens in W. u. in einem geschrn. Zinnbad, femer dio Abkuhlung auf Tompp. 
bis —80° u. —200° untersucht wurde. Das Auftreten der Ar'- u. Ar"-Um\vandkmg lieB 
sich beim Abkiihlon an der Luft feststellen. Die Ar"-Umwandlung laBt sich bei hóheren 
Abkiiklungsgesckwindigkeiten auch bis zu Tempp. unterhalb 0° yerfolgon. Beim Ab- 
schrecken in kaltem W. oder in einem Sn-Bad von 300° wird ein austenit. Gefiige beob- 
achtet, wrahrend beim Abschrecken auf —200° in fl. N2 Martensit entsteht. Beim Er- 
warmen der in W. oder in dem Sn-Bad abgeschreckten — u. austenit. — Probon findot 
dio y -y  a-Umwandlung statt, wobei der Vertoilungsgrad des Zementits vollig yorschied. 
ist von dom, der beim Abschrecken auf Tempp. unterhalb 0° erhalten wird. (Rov. Ind. 
minćral. 1 9 3 6 . 982—95. 15/9.) E d e n s .

M. Dehtyar, Ein ,magnetisclies Kompensationsverfahren zur Priifung des Slahl- 
gefuges. (Teckn. Physics USSR 2 . 586— 90. 1935. — C. 1 9 3 6 . II. 534.) H o c h s t e i n .

W. P. Spiwak, Neuer magnetischer Spannungsmesser nach System Akulow. (Vgl. 
Ak u l o w  u .  Mitarbeiter, C. 1 9 3 3 . I .  28.) Vf. gibt ein Schaltsehema der yorwendeten 
Anordnung, die zur Messung der Spannungen eines Stahles im Vergleich mit einem 
bekannten Stahl gleicher Art dient. Durch diese Differentialmessung werden die 
Nachteile des ballist. Verf. beseitigt. Die beiden Stahlproben werden mit Wechsol- 
strom magnetisiert, die Ablesung erfolgt an einem in einen Stromkreis mit zwoi Spulen 
u. yerschiebbarem Widerstand geschalteten Gleichstromgalvanometer. Ais Beispiel 
werden Messungen der Abhangigkeit des Galyanometerausschlages von der Belastung 
bei einem Cr-Mo-Stahl mitgeteilt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 
5. 765—67. Juni 1936.) R. K. M u l l e r .

G. A. Petuchow, Magnetische Anałyse von chromnwlybdanhaltigen Rohren im 
Reiriebe. Magnet. Unters.-Verf. von mit Cr u. Mo legierten Rohren im Botriebe, bei 
dem die mechan. Festigkeitseigg. im umgekehrteu Verhaltnis zu den magnet. Werten 
stehen. Beschreibung der Priifapp. u. des experimentollen Teiles. Dio magnet. Meth. 
liefert bedeutend genauere Werte, insbes. hinsichtlich der Veranderung von 
Hartę u. Dehnung. ais die mechan. Priifyerff., jedoch besteht der Naehteil des magnet.
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Verf. darin, daB die Vorr. von der Form u. GroBe des Quersehnittes abhangt. (Be- 
triebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4 . 1365—70. Nov. 1935. Technolog. 
Unters.-Abt. des Werkes Zagi.) HOCHSTEIN.

J. I. Lewando, Vcrfahren und Belriebserfahrungen der radioteclmischen Ermiidutigs- 
unłersuchung. Beschreibung des radioteehn. Unters.-Yerf. auf Ermiidung von Stahlen. 
Durch das radioteehn. Unters.-Verf. wird man von der Verwendung der bisher benutzten 
Priifmaschinen bei gleich groBem Genauigkeitsgrad unabhangig. Durch soino An
wendung wird die Beat.-Zeit gegeniiber der Biegeprobe auf 1/3 u gcgeniiber der Ver- 
windungsprobe auf 7 , yerkiirzt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
1227—34. 1935. Zentrallabor. d. Kirow-Werkes.) HOCHSTEIN.

J. T. Lukaschewitsch-Duwanowa und B. W. Iwanow, Die Anwendung des 
Polarisationsmikroskopes zur Untersucliung niclitmetallischer Einschliisse im Słahl. 
(Vgl. C. 1 9 3 6 . II. 390.) Bei der Unters. einiger niclitmetall. Einschliisse im Stalli 
mittels des Polarisationsmikroskops war es móglich, folgende minerał. Ar ten zu unter- 
scheiden: 1. kieselsaures Glas mit n =  1,458; 2. yersehied. Silicatglaser mit den 
Brechungsindices n — 1,516, 1,546, 1,564 u. 1,591; 3. Glas m it der chem. Zus. des 
Monticellit m it n — 1,640—1,645; 4. Orthosilicat von Fe u. Mn (isomorphes Gemisch 
von Fe2Si04 u. Mn2SiÓ4) mit n =  1,836; 5. Quarz (SiO,) mit ne' — 1,554 u. n0 =  1,544 
u. 6. Korund (a-Al20 3) mit n0 =  1,769 u. ne — 1,763. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 5. 37—41. Jan. 1936. Zentral-Inst. fiir Metalle u. Petrograpli. Institut 
AN.) HOCHSTEIN.

Harold Allen, Vber die mikroskopische Priifung der Eignung einer Stahloberflache 
fiir eine Oberflaćheiłbehandlung. Kurze Betraehtungen iiber die mkr. Priifung der Ober- 
flachenbeschaffenheit von Blechen fiir Kuhlscliranke vor dem Emaillieren. (Steel 99- 
Nr. 18. 5&—60. 2/11. 1936. Mansfield, O., Instrument Labor., Westinghouse 
Electric Mfg. Co.) EDKNS.

A. M. Schirokow, Mełallographische Uberwachung von Eisenband fu r  Stanzzwecke. 
Metallograph. Unters. von niedrig gekohltem Eisenband fiir Stanzzwecke zwccks 
Gutebeurteilung. Hierbei erwies es sich ais notwendig, die Bander zu x)riifen auf GroBe 
u. Form des Ferritkornes, auf die GefugegleichmaBigkeit, auf die GroBe u. Form des 
ausgesehiedenen Zementits, auf dio Reinheit des Metalles hinsichtlicb Sehlacken- 
yerunreinigungen u. Gaseinschliisse u. auf den C-Geh. des Bandes. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4 . 930—36. 1935. Metallograph. Labor. des Kagano- 
witach-Werkes.) H oC H ST E IN .

W. H. Swanger und G. F. Wohlgemuth, Fehlererscheinungen bei luarmbehandeltem 
Kabeldraht. Unters. iiber die Ursaclien von bei patentiertem Stahldraht bei seiner 
Verwendung ais Ankertrossen auftretenden Briiehen. (Heat Treat. Forg. 22. 391 
bis 393. Aug. 1936.) H o c h s t e i n .

Richard W alzel und Roland Mitsche, Patentieren utul Vergiilen von Stahldraht- 
Vgl.-Unterss. iiber den Einfl. einer Vergiltung u. des Patentierens auf die Eigg. des 
behandelten Stahldrahtes. E s  wurde in beiden Fallen ein sorbit. Gefiige an gestreb t. 
Trotz anscheinend gleicher sorbit. Gefiigeausbldg. yerhalten sich beim ansehlieBenden 
Ziehen die verguteten Stahldrahte ungunstiger ais die patentierten. Bei sehr starken 
VergróBerungen wurden im Gefiige der yersehied. behandelten Stahldrahte Unter- 
sehiede des Patentier- u. Vergutungsgefiiges gefunden, obgleich bei mittleren Ver- 
groBerungen ein soleher nicht festzustcllen war. Die Vff. empfehlen daher die Anwendung 
wesentlich starkerer Vergr6Berungen fur Gefugebeobaclitungen zweeks Betricbs- 
iiberwachung der Zieherei. (Stahl u. Eisen 56. 1480—84. 3/12. 1936.) HOCHSTEIN.

W. E. Goodrich, Ober die Versprodung von łegierten Stahlen hoher Festigkeit bet 
erhohlen Tempera tur en. Ausfiihrliche Wiedergabc der C. 1 9 3 6 . I I .  685 referierten 
Arbeit. (J. Iron Steel Inst. 1 3 3 . Proc. 349—75. 1936.) E d e n s .

W. H. H a t  field, Korrosionsbestiindige Stahle und ihre Behandlung. (V gl. C. 1 9 3 6 .1- 
1947.) t)berblick iiber die mechan. Eigg. von korrosionsbestandigen Stahlen sowie iiber 
ihre Beeinflussung durch Warmebehandhmg. Beschreibung der Warni- u. Kalt- 
verarbeitung, des Ńietens, Weich- u. Hartlotens sow’ie des SehweiBens von korrosions- 
bestandigen Stahlen. (Shect Metal Ind. 1 0 . 618—20. 637. Aug. 1936.) FRANKE.

Benzo Katsura, Die Verwendung ron nichtrostendem Stahl. H a u p ta n w e n d u n g s-  
gebiete der niclitrostenden Stahle sind in der chem. Industrie, im Auto- u . F lu gzeu gb a ii, 
imHaus-, Elektromasehinen-, Yerbrennungsmotorenbau, in derNahrungsmittelindustne, 
im Bergbau u . Huttonbetrieb, im Schiffbau, Eisenbahnw^esen u . D a in p fm a sch in en b a u .
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Zahlreiohę Anwendungsbeispiele. (Japan Nickel Rov. 4. 636—67. Okt. 1936. [Nach 
ongi. Ubersetz. ref.]) H O CH STEIN.

T. A. Wladimirski und W. G. Tschernaschkin, Technologische Biegeprobe und 
die Probe auf Nichthartungsfdliigkeit fiir Kesscl- und Feuerungsstdhle. Beurteilung 
der Biegeprobe (Biegung der Blechproben im kalten Zustande um 180°) auf dio Sclilag- 
festigkeit von Kesselstahl u. Stahl fiir Feuerungsanlagen sowio Beurteilung der Biege- 
probo auf dio Niclithartungsfahigkeit der Stiihlo (stat. Biegung der Proben nach der 
Hartung von 650—700°). Wahrend die Vff. das ersto Untors.-Verf. fur dio Beurteilung 
der piast. Eigg. der Oberflachenschichten des Stahles anorkennen, halten sio dio Unters. 
auf Niclithartungsfahigkeit der Proben fur ungeeignet. (Bctriebs-Lab. [russ.: Sawods- 
kaja Laboratorija] 5. 478—82. April 1936.) HOCHSTEIN.

H. J. Vogan, Bausłahl. Horst., meolian. Eigg. u. Vorwcndung verschicdener
Baustilhlc. Es werden folgendo Stahle behandelt: 1 . C-Stahl mit 0,05...0,25%C,
0,3—0,7% Mn, 0,01—0,05% Si, bis 0,08% P, bis 0,06% S; 2. Ni-Stahl mit 0,3 bis
0,45% C, 0,6—0,7% Mn, 1,5—3,5% Ni, bis 0,05% P, bis 0,05% S; 3. Si-Stahl m it 0,1 
bis 0,15% C, 0,67—1,5% Si; 4. Mn-Stahl mit 0,25—0,4% C, 1,2—1,8% Mn, 0,9 bis
0,2% Si, bis 0,05% P, bis 0,04% S; 5. Cr-Stahl mit 0,1% C, 2,5% Cr +  Mn, bzw. '
0,2% C, 2%  Cr Mn u. 6. legierte Stahle verschiedener Zus., z. B. mit Cr-Si-Cu, 
Mn-Si-Cu, C-Mn-Cr-Si oder C-Cr-Cu. (Commonwealth Engr. 24. 43—51. 1/9. 
1936.) H O O H STEIN.

Karl Stein, Eigenschaften der Automatenstahle. Besprechung dor mechan. Eigg. von 
Automatenstahlen. Die hoheren P- u. S-Gchh. der Stiihlo beointriichtigen ihre Vorwendbar- 
keit fur Einsatzhartung nicht, wahrend hierdurch die Zerspanbarkcit giinstig be- 
einfluBt wird. Dio Werte fiir Zugfestigkeit, Streckgrenzo u. Dohnung entsprechen 
im wesentlichen den Werten unlogiertor Stahle gleicher Zugfestigkeit. Der hóhere 
P-Geh. begiinstigt dio Schwingungsfestigkoit u. die Kerbompfindlichkeit der Automaton- 
stahle. Eine Normung der deutschen Automatenstahle ist so lange unmoglich, wio 
ein Kurzpriifverf. fiir die Zerspanbarkeit fehlt. (Stahl u. Eisen 56. 993—99. 3/9. 
1936.) H o c h s t k i n .

P. I. Orletz, Typisćher Plan einer Unlersuchung von W erkzeugstahlsorten. Uber- 
siehtsplan samtlicher bei der Herst. u. Verarbeitung von Werkzougstahlsortcn auf- 
tretenden Prufverff. Schemat. Darst. mit Erliiuterungen der Werkzeugstahlprufung beim 
Schmelzen, GieBen, mechan. Warm- u. Kaltformgebung u. Warmbehandlung. Die 
Priifungon erstreeken sich auf chem., physikal., metallograph. u. Festigkeitsunterss. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 910—18. 1935. Zontrallabor. d.Kirow- 
Werkcs.) H o c h s t k i n .

C. H. Lorig und D. E. Krause, Phosphor ais Legierungselement in koldenstoff- 
armen niedrig legierten SUihlen. 1. EinfluB oines bis ca. 0,6% steigenden P-Geh. auf 
den y-Bereich boi C-armem Fe, Stahl mit ca. 0,9% C u. Stahl mit ca. 0,15% C u. 0,5 bis
0,7% Mn. Unters. versohiedener warmebehandoltcr Legiorungen mit 0,01—0,02% O 
u. 0,06—1,07% P  hinsichtlich Kerbziihigkeit, ZorrciBfostigkeit, Harto, Dauerfestigkeit 
u. Yerformbarkeit. EinfluB eines steigenden C-Geh. (0,02—0,18%) u. eines Al-Goh. 
(0,05—0,15%) auf dio Kerbzahigkeit. EinfluB von Zusatzen an Cu, Mo, Cr, Zr, V, 
Ti, Si, Ni, Mn. EinfluB des P-Geh. auf die Korrosion (Atmosplitire, k. u. h. W.), Oxy- 
dation u. Zundcrn (4 Stdn. bei 760°), elektr. Widerstand (0—1% P, sowio zusiitzlich 
mit 0,5% Ni, 0,3% Cu, 1% Cu oder Cu =  5 x  %  P) u. magnet. Eigg. (Fo mit niedrlgem 
C-Geh. u. 0,015— 1% P ; Koorzitivkraft, Remanenz, Maximalpermeabi]itat, Induktion 
u. Wattverluste). (Metals and Alloys 7. 9— 13. 51—56. 69—73. Marz 1936. Columbus,
0., V. St. A., Battclle Memoriał Institute.) H abbel .

S. A. Baranów und A. N. Chasan, Einflufi yon geringe,n Zu.sdlzcn an Beryllium  
und Vanadium auf die Eigemchaften und die Korn/jrofie ton Kohlensloffslahl. Vff. 
untersuchen den Einfl. von sehr geringen Zusatzen an Bo (nicht iiber 0,10%) oder 
V (0,16—0,18%) auf C-Stiihle (0,45—0,65% C) u. kommen zu dom Ergebnis, daB die 
zum „akt.“ fl. Stahl in geringer Menge zugesetzten Be u. V in ihrer Wrkg. auf den 
Stahl ais Antipoden erscheinen; Be unterstutzt die Erhaltung der „ 11.“ Eigg. des Stahles 
im festen Zustand, V dagegen begiinstigt die Erhaltung des Stahles m it „anomalen“ 
Eigg., aber nur bei Temp. nicht iiber 910°. Dasselbe wird auch hinsichtlich der prim. 
Krystallisation beobachtet; Be wirkt komvergroBernd, V dagegen kornverkleinernd. 
(Jletallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 7. 3— 16. Juli 1936.) V. F i/N E E .

Kurt Amberg und Axel Hultgren, Die Einwirkung eon Aluminiumzusaizen 
ouf die Schlarkeneinschliisse in KohJensloffslahl eon ca. l,10°/o KohlensloffgeJiall. Beim
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GieBen m it dem Loffel reagiert ein Zusatz von Al leicht m it Schlacke u. Luft unter 
Bldg. schwer entfembarer Einschliisse. Bestenfalls tr itt  nur Rk. m it gel. Al u. reduzier- 
baren Osydcn ein, wobei die Prodd. ais feinkoraige Einsehlusso im Stahl yerbleiben. 
Wird im KokillenguB Al in geeigneter Weise zugesetzt, dann haben die Silicatblaschon 
Zeit, an die Oberflaehe zu steigen u. es ist nur eine geringe Menge Al notig, um den 
Stahl zu beruhigen. Es werden Einsehlusse von vcrschiedenem Red.-Zustand erhalten, 
je nach der Menge des zugegcbenen Al, der TropfengroBe u. der Entfemung der Tropfen 
yon der Oberflaehe. Ohne Al-Zusatz finden sich oft in den zuletzt erstarrten Partien 
kleine, kugelige Silicateinschliisse (meist nicht groBer ais 10 /«), die dagegen bei 
Al-Zusatz meist fehlen oder nur ganz an der Oberflaehe auftreten; s ta tt dessen finden 
sich kleine Al-Silicatteilchen yergesellsohaftct oder nieht m it den Sulfideinschliissen, 
dio durch den Al-Zusatz ebenfafls etwas beeinfluBt werden. Beim Schmiedcn oder 
Walzen kónnen die ohne Al-Zusatz auftretenden kugeligen Einschliisse piast. verfornit, 
auch in kleino strichformige Bruehstiicke gespalten werden; bei Stahlen m it Al-Zusatz 
tr itt eino derartige Verformung der Einschliisse in der Regel ein. P rakt. ergibt sich, 
die Forderung Al ais Beruhigungsmittel nicht im Loffel, sondern in den Kokillen 
zuzugeben. (Jernkontorets Ann. 1 2 0 . 311— 43. 1936.) R. K. M u l l e r .

— , Entwicklung und Metallurgie von Manganstahlen. Herst. von austenit., 12 bis 
14%ig. Mn-Stahl im bas. Elektrooien unter bes. Berucksiehtigung der Sehmelzfuhrung. 
Warmbehandlung von austenit. Mn-Hartstahl. Zusatz yon 3— 5% Ni yereinfaeht dio 
Warmbehandlung des Mn-Hartstahles, insbesondere fur Gegenstande dieses Stahles 
mit diinnem Querschnitt. Anwendung yon NiMn-Legierungen ais SehweiBelektroden. 
(Steel 9 9 . Nr. 17. 44— 47. 26 /10 . 1936.) H o c h s t e i n .

A. S. Falkewitsch, Untersuchung von Silicium-Chrom-Kupfer-ManganslMen bei 
niedrigen Temperaluren. Unters. eines Stahles mit 0,22% C, 1% Mn, 1,25% Si, 0,024% P,
0,012% S, 1,2% Cr u. 0,8% Cu auf Zugfestigkeit, Dehnung u. Einschnurung, Kerb- 
zahigkeit u. Harto bei Tempp. von +20, —80 u. —183°. Auf Grund der erhaltenen 
Werte sehlieBt der Vf., daB der Stahl bei niedrigen Tempp. keine schlechteren Eigg. 
ais der 5%ig. Ni-Stahl u. der 18/8%ig. CrNi-Stahl besitzt, weshalb seine Verwendung 
fiir die Herst. von bei niedrigen Tempp. arbeitenden App. empfohlen wird. (Betriebs- 
Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5 . 219—21. Febr. 1936.) HOCHSTEIN.

H. B. Kmnear, Kupfersliihle fiir  OiefSereiformen finden zunehmende Anwendung. 
Erfahrungen aus der Pnixis u. wirtschaftliche Betrachtungen werden mitgeteilt. 
(Min. and Metallurgy 1 7 . 289—90. Juni 1936.) B a r n i c k .

Eduard Maurer, Wdrmeleitfdhigkeit von chromhaltigen Stahlen bei hohen Tempa- 
raturen. Einleitend wird die Wahl des Unters.-Verf. zur Messung der Warmcleitfahigkeit 
bei hohen Tempp. erortert, wobei bes. auf die Brauchbarkeit des MeByerf. von
D .  H a t t o r i  bei 200° u. von K. H o n d a  u . T. S i m i d u  fiir hohe Tempp. eingegangen 
u. die Eignung der beiden Yerff. durch Verss. an Ni, Al, Armcoeisen u. unlegierten 
Stahlen mit 0,02—1,4% C nachgepriift wird. Ferner wird iiber Messungen an Cr- 
Stahlen mit Cr-Gehh. bis 10% Cr, sowie mit Cr-Gehh. von 10—20% Cr, ferner an 
Cr-Ni-Stahlen mit Ni-Gehh. bis 10% Ni bzw. mit Ni-Gehh. von 10— 20% Ni, sehlieBlich 
an hoch hitzebestandigen Cr-Ni-Legierungen berichtet, wobei die Messungen teilweisc 
bis zu Tempp. von 1150° durchgefiihrt wurden. Die Ergebnisse werden mit Schrifttums- 
angaben, ferner mit Messungen nach dem Verf. von M. S. VAN D U S E N  u. F. R a i s c H 
yergliehen, wobei sich eine Uberemstimmung bei den ferrit. Stahlen u. Abweichungen 
bei den austenit. Stahlen ergab. Es wird die Forderung ausgesprochen, neue Messungen 
mit einem genauen Verf. erst einmal bei Raumtemp. durehzufiihren. (Arch. Eisen- 
huttonwes. 1 0 . 145—54. Okt. 1936. Freiberg [Sachsen], Mitt. Eisenhutteninst. Sachs. 
Bergakademie.) E d e n s .

Tokutaro Hirone, Die bei der Abkiihlung zylindrischer Blocke auftretenden inneren 
Spannungen. Es wird fiir einen Ni-Cr-Stahl an Blócken mit einem Durchmesser von 
80 cm festgestellt, daB, falls der Stahl oberhalb der Temp. der Ar3—>-i-Umwandlung 
zu kriechen beginnt, die inneren Spannungen im mittleren Teil des Blockes stets Zug- 
spannungen sind, wobei diese Spannungen kurz vor dem Eintreten der Umwandlung 
ein Masimum erreichen. Aus Vgll. mit solchen Legierungen, in denen keine Umwandlung 
eintritt, ergibt sich, daB die Spannungsyerteilung in starkem MaBe von dom Auftreten 
der Ar3 ->-!-Umwandlung abhangig ist. Fallt die Temp., bei der der Stahl nicht mehr 
krieeht, mit der Umwandlungstemp. zusammen, so sind die auftretenden inneren Span
nungen erheblioh geringer ais in dem Falle, daB die Kriechtemp. oberhalb der Uni- 
wandlungstemp. liegt. LTnd zwar sind die im mittleren Teil des Blockes auftretenden
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Spannungen Druckspannungon. In beiden Fallen wirkt dic tangentialo Komponentę 
der Spannungen an den Randteilen des Blockes ais Dr uekspannung. (Sci. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 2 9 . Nr. 629/31; Buli. Inst. pbysic. c hem. Res. [Abstr.] 1 5 . 19. Mai 
1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) E d e n s .

Georges Delbart, Beitrag zur Untersuchung der Herstellung ton grofien Schmiede- 
sliicken im  allgemeinen und von gekropften Weilem im besonderen. Nach kurzem Ein- 
gehen auf die Bedeutung der Reinheit u. GleichmaBigkeit eines Werkstoffes wird das 
Ausschmieden u. die Warmebehandlung von Wellen aus C-Stahl sowie Ni-Cr-Stahl
11. ihr EinfluB auf die mechan. Eigg. der Werkstiicke behandelt. (Rev. Metallurgie 33. 
543—52. Sept. 1936.) F r a n k e .

K. L. Scott, Siiihlc und Legierungen fu r  Dauermagncle. Best. der die Dauer- 
magnete kennzeichnenden magnet. Eigg. Alterung des Magnetwerkstoffes u. der 
Magnete. Magnetisierimgsverff. Warmbehandlung u. GroBe der magnet. Eigg. von 
Magnetstahllegierungen, die C-Mn, Cr, Cr-Mo, W, W-Cr, Co, Co-Cr oder Co-W ais 
Legierungselemente enthalten. Ausseheidungshiłrtung u. Eigg. von Dauermagnet- 
legierungen mit 72% Fe, 12% Co, 16% Mo (Br =  12 000—8500, Ho =  50—300), m it , 
10—25% Ni, 15—30% Co, 8—25% Ti, Rest Fe (Br =  7600—6300, Ho =  780—920) 
u. mit 24—30% Ni, 9—13% Al, 5—10% Co, Rest Fe (Br =  10 500—7500, Hc =  150 
bis 660). Herst. von Dauermagneten durch Pressen u. Sintem von Fe u. Co-Oxyden 
(Br =  4000, Hc =  300—1000). Eine Fe-Pt-Magnetlegierung bositzt eine Koerzitiv- 
kraft Hc =  1800 Orsted u. eine Remanenz Br =  4000 GauB, eine Fc-Nd-Legierung hat 
eine Koerzitivkraft von 4300, u. eine Fe-Ag-Legierung eine solche von 5000 Orsted, 
wahrend ihro Remanenz so klein ist, daB eine gewerbliohe Verwendung ausgeschlosson 
erschcint. (Metal Progr. 3 0 . Nr. 3. 64—68. 88. Sept. 1936.) H o c h s t e i n .

P. Mabb, Die Anwendung von Inhibitoren beim Beizen von Eisenlegierungen. Inhalt- 
lieh ident. mit dem C. 1 9 3 6 - II. 3354 referierten Aufsatz. (Blast Furnaco Steel Plant 2 4 . 
690—92. Aug. 1936.) F r a n k e .

W. Leitgebel, Zur Enlwicklung der thermischen Zinkgewinnung und Zinkreinigung. 
Nach Erórtcrung der bei der Red. von ZnO mit C, CO u. CH4 sich abspielendcn Vorgango 
u. der dabei in Botracht kommendon Rk.-Geschwindigkeiten wird auf die Frage ein- 
gegangen, wie sich die in der Prasis fiir die Red. bisher notwendige Spitzentemp. yon 
1300—1400°herabsetzen laBt. Es wird auf dio hierfur gemachtenVorschlago hingewiesen, 
die sich mit der Verbesserung der Warmeiibertragung bei liegenden Muffeln, fomer der 
Gutsbewegung u. schlieBlich den Gasstromungsyerhaltnissen innerhalb des Red.-Gutes 
befassen. In weiteren Ausfuhrungen wird auf die nouzeitliche Entw. der Abscheidung 
von fl. Zn in Theorie u. Praxis (stehende Carborundmuffel nach ScH M IE D E R , Ofen 
von R o i t z h e i m -R e m y  u . der N e w  J e r s e y  Z lN C  Co.) eingegangen. Zum SchluB 
wird auf die Kondensation von Zn-Dampfon u. die fraktionierto Kondensation u. 
Dest. von Pb-Zn-Cd-Dampfen eingegangen. Die Betrachtungen zeigen, daB es bisher 
nicht gelungen ist, die Spitzenarbeitstemp. der Zn-Red. in einem neuen Vorf. wesentlieh 
herabzusetzen u. gleichzeitig die Zn-Austreibung bei gleichbleibender Wirtschaftlich- 
keit wesentlieh zu beschleunigen. Beiden im Gegensatz zueinander stehenden For- 
derungen konnte Geniige durch folgende MaBnahmen go tan werden: 1. Geeignoto 
Vorbereitung des Red.-Gutcs. 2. Wahl eines geeigneten Muffeląuerschnitts. 3. Be- 
wegung des Gutes wahrend der Rcduktion. 4. Unterstiitzung der Red. durch zusatz- 
liches CO u. Nutzbarmachung der Muffelgase. 5. Anwendung hóchster Tempp. an 
den Stellen groBter Strómungsgeschwindigkeit der Muffelgase. 6. Verbesserung der 
Muffelhaltbarkoit. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 1 5 . 955—60. 1088—91. 
1148—50. Okt. u. Nov. 1936. Berlin, Motallhuttenmśinn. Inst. der Teehn. Hoch- 
schule.) G e i s z l e r .

Arthur Burkhardt, Zinklegierungen ais Austauschwerkstoff. Die Arbeit befaBt 
sich mit dem Einfl. eines Cu- u. Al-Zusatzes zu Zn. Nach allgemeinen Hinweisen auf 
die Wrkg. dieser Zusatzc, die Aufhahmefahigkeit des fl. Zn fur Fe herabzusetzen u. 
eine Kornyerfeinerung herbeizufiihren, werden an Hand der Zustandsschaubildor 
fiir die Zn-Al-, Zn-Cu- u. Zn-Al-Cu-Legierungen dic móglichen Umwandlungs- u. Aus- 
scheidungsvorgange besproehen. Durch Rontgenunterss. an den bin. Zn-Al-Legierungen 
wurde featgesteLlt, daB fiir die Unbestandigkeit dieser Legierungen weniger der Zerfall 
des ^-Mischkrystalls ais die Al-Ausscheidung aus dem iibersatt. a-Misclikrystall ver- 
antwortlich zu machen ist. Die hoehste Loslichkeit dos Al wurde zu 0,8% festgestellt. 
Bei Zimmertemp. wurden 0,05% Al gelost. Die Loslichkeit des Cn in den bin. Zn-Cu- 
Legierungen betrug bei pereutekt. Temp. 2,7%. bei Zimmertemp. 0,3%- An den tern.
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Legierungen wurde ais hochste Losliohkeit fur Cu bzw. Al 3,5 bzw. 1,6% ermittelt. 
Bei Zimmertemp. betrug die Losliohkeit fur Cu in den gleichen Legierungen 0,6—0,8% 
u. fur Al 0,1—0,2%- Nach einem Uberblick uber die Erstarrungs- u. Umwandlungs- 
vorgange von Zn-Lcgierungen mit Al- u. Cu-Gehh. bis zu 10% wird iiber Langcn- 
anderungsmessungen beriehtet, dio an GuB- u. Knetlegierungen mit 4%  Al, 0,04% Mg 
n. stcigenden Cu-Gehh. unter dem Einfl. naturlicher u. kiinstlicher Altcnmg (bei 95°) 
u. Dampfbehandlung fcstgestellt wurden. Durch Kokillen- u. SpritzguB hergostellte 
Stiibe erleiden hiernach bei kunstlicher Alterung anfiinglich gleichmaBig dieselbe 
Sehrumpfung, worauf ein vom Cu-Geh. abliiingiges Langenwachstum einsetzt. Bei 
durch spanlose Verformung liergestellten Staben wird wegen der unterschiedliehen 
Langenanderungen in vorschiedencn Richtungen Anisotropic angenommen. Hinsichtlieh 
des Verh. der Zinklegierungen bei intorkrystalliner Korrosion wird auf den schiidliohcn 
Einflufi des Pb, der durch einen Mg-Zusatz bchoben werden kann, hingewiesen. Mit 
den MaBanderungen beim Altem treten auch Anderungen der mechan. Eigg. auf, auf 
die an Hand yon Sehaubildem eingegangen wird. Auf Grund der Unterss. haben sieli 
Legierungen aus 0,4—0,7% Cu, 4% Al, Rest Zn ais bes. giinstig erwiesen. Bis auf 
eine etwas geringere Korrosionsbestandigkeit haben diese Legierungen Eigg., wie die 
Messinglegierung Ms 58. (Z. Met-allkunde 2 8 . 299—308. Okt. 1936. Magdeburg, Metall- 
Labor. der Bergwerksges. G . VON G lE SC H E ’s  E r b e n .) GEISZLER.

H. Mann. Bleihallige Kupferlegierungen ais Lagermetalle. Weieho Bleibronzen 
mit 20—40% Pb, 80—60% Cu, die in den meisten Fiillen noeh bis zu 3%  hartende 
Zusatze (meist Sn oder Ni) enthalten, sind infolge ihrer hóheren Warmharte an den 
Stellen brauchbar, an denen WeiBmetalle mit yorwiegendem Sn- oder Pb-Geh. yer- 
sagen. Bei den Pb-Cu-Legierungen maoht infolge der groBercn Neigung zum Seigern 
u. der Notwendigkeit einer einwandfreien Hartlótung zwischen Stahlstiitzschale u. 
BleibronzeausguB dic Herst. des Lagcrs Schwierigkeiten. Auf Sonderheiten, dio bei 
der Lagerhorst. zu beaehten sind (Eeinbohren s ta tt Schaben, Herabsetzung der Aus- 
guBstarke), u. auf prakt. Ergebnisse wird hingewiesen. Weitere Ausfiihrungon befassen 
sieh m it harten Cu-Pb-Lagcrlegierungen mit geringeren Pb-Gelih. u. liartenden Zu- 
satzen (Sn, Ni, Zn), die einer Stutzsebale nicht mehr bediirfen (Vollbleibronzen). Ge- 
eignete Legierungen u. ihre Eigg. werden mitgeteilt. (Techn. Zbl. prakt. Metallbearbg. 
4 6 - 605—09. 689-—93. Sept./Okt. 1936. Laucherthal.) G e i s z l e r .

H. H. Parrett, Vergutung von Phosphorbronze bei niedriger Temperatur. Von mit 
yerschied. Reekgradcn gezogenen Driihten aus einer Lcgierung aus 92,82% Cu, 6,9% Sn,
0,23% P, 0,03% Fe u. Spuren von Pb worden Zugfestigkeits- u. Dehnungswerte in 
Abhangigkeit yon Gliihtemp. u. -zeit mitgeteilt. (Metal Ind. [London] 4 4 . 479—81. 
13/11. 1936.) . G e i s z l e r .

Werner Hessenbruch, Kupfer-Bcrylliumlegierungeti mit hoher Leitfahigkeit mul 
hoher Hartę. Der Einfl. yerschied. Zusatze auf die mechan. u. elektr. Eigg. von Cu-Be- 
Legierungen mit 0,15—2%  Be wird untersucht. Dio Legierungen kommen in erster 
Linie zur Herst von PunktschweiBelektroden fiir elektr. SchweiBmaschincn, Backen 
von AbschmelzschweiBmaschinen, Fedem yon elektr. Sehaltern u. a. Bauteilen in 
Frage, bei denen nebon guter elektr. Leitfahigkeit liohe Hartę erforderlicli ist. (Z. 
Metalikunde 2 8 . 320—23. Okt. 1936. Hanau.) G e i s z l e r .

JÓzseJ Finkey, A uf bereitungsversuc/ie mit Manganerzen ton Urkńt. Ausfuhrliche 
Beschreibung der Aufbereitungsverss. im Labor. mit tonhaltigen, mergeligon Mn- 
Erzen von U rkut (Ungam). (Mat. Termeszettudomanyi Ertesitó A. M. Tud. Akad. HI. 
Osztalyanak Folyóirata [Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss.] 5 4 . 860—80. 1936. Sopron, 
Ungarn, Berg- u. huttcnmiiiin. Hoohsch. [Orig.: ung.]) Sa il e r .

Kinichiro Kawada, Nichteisenmelallegierungen im Eisenbahnwesen. Anregungen 
fiir die Verwendung yon nickelhaltigen Legierungen im Eisenbahnwesen. Die Eigg- 
von Cd-Ni-Lagerlegierungen werden ausfiihrlich besprochen. (Japan Nickel Rev. 4- 
475—92. Juli 1936. [Nach engl. Ubersetz. ref.]) GEISZLER-

— , Verweiidung ton Nickellegierungen in der Glasindustrie. (Nickel Buli. 9- 229 
bis 233. Nov. 1936.) G e i s z l r r .

— , Nickel-Cadmiumlagermetalle. Die von der A m e r i c a n  S m e l t i n g  AND R e f i -  
NING Co. entwickelte Lagermetallegierung (ygl. A. P. 1 904 175; C. 1 9 3 3 - II. 776) 
enthalt etwa 1,3% N i.  S ie  besteht aus harten eckigen Krystallen der Verb. NiCd7, 
die in einer Grundmasse aus einem Eutektikum von Cd u. dieser Verb. eingelagert 
ist. Da Grundmasse u. Einlagerung nahezu gleiche D. besitzen, seigert die Lcgierung 
nicht. Aus zahlenmiiBig belegten Vers.-Ergebnissen geht hcrvor, daB die Legierung,
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die sieli besonders fiir Lager in sclmell laufenden Brennkraftmaschinen eignet, liin- 
sichtlieh Reibungskoeff., Druckfestigkeit, Verh. bei hohen Tempp., Hartę u. Zng- 
festigkeit bessere Ergebnisse aufweist ais die iibliehen hoeli zinnlialtigen Lagermetalie. 
Zum SchluB werden bes. MaBnahmen, die bei der Herst. der Lager zu beaehten sind, 
mitgeteilt. (Niekel Buli. 9 . 233—30. Dez. 1936.) G e i s z l e r .

Wilhelm Kroll, Legierungen des rerformbaren Ghronis. Der Einfl. von 3—9%  
Zusatz der Elemente Fe, Ni, Co, Al, Si, Mo, W, V, Zr, Ta u. Ti auf die Warni wal zbar- 
keit von Cr wurde untersucht. Vorbessert wurde diese durch Fe, yerschlechtert durch 
Ni. Die anderen Zusatze iiben nur geringen Einfl. aus. Ein hołier Geh. an O stort 
nur wenig. Die metallograph. Unters. gibt oinigo Anhaltspunkte iiber das Gefiige der 
Legierungen, die meist festc Lsgg. sind. Dio Hśirtung durch Ni ist stark, dio durch 
Ta am geringsten. Die Nicht wab, barkeit des aluminotkerm. hergcstellton Cr ist wahr- 
scheinlich auf geringe Mengen S, As, P  u. C zuruckzufiihren. (Z. Metallkundo 28. 
317—19. Okt. 1936. Luxemburg.) G e i s z l e r .

Felix Hermann. Ober den Melallgehall des Pelrolkokses und der FlngascJic. Potroi - 
koksasche (Rohól aus dcm Nienhagen-Henningsen-Oberhagoner Gebiet) wurde yon
H. Borchert mit dem folgendon Ergebnis spoktrograph. untersucht: 0,5% Ni, 0,2 
bis 0,3% Co, 0,2—0,3% V, 0,7% Sn, iiber 0,5% Cu. Die Verarboitung des Petrol- 
kokses auf die darin enthaltenen Metalle ist unrentabel. Bei der Elcktrodenherst. 
wird der Petrolkoks entgast. Da die Moglichkeit besteht, daB dabei ein Teil des Metall- 
geh. entweiclit, sollten dio Abgaso u. das Ofenfutter daraufhin untersucht werden. — 
Die bei der Verbrennung des Heizoles in der Sehiffahrt anfallende Flugaseho enthalt 
naeh einor Analyso von Bending 2,5% V, 0,5% Ni u. 0,1% Mo. Dio relatiy geringe 
Mcnge der zu verarbeitenden Flugasche (jiihrlich etwa 350 t) liiBt ihro Vcrarbcitung 
auf V gewinnbringehd erscheinen. (Mctallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 1 5 . 1124 
his 1125. 20/11. 1936. Berlin, Techn. Hockach., Inst. f. Lagerstiittenforschung u. 
Rohstoffkunde.) K u t z b l n i g o .

J. A. M. van Liempt, Die Anatzung von Molybdun durch alkalische Fcrricyan- 
kaliumlosungen. Es wurde dio Angreifbarkeit von Mo durch Lsgg. von NaOH +  
Kaliumforricyanid -(- W. untersucht. Am starksten wurde das Motali angegriffen 
durch eino Lsg., die im Liter W. 360 g Kaliumferricyanid +  36 g NaOH enthielt. 
Dic Lsg. eignet sich zur metallograph. Atzung yon Mo-Schliffen. (Recuoil Trav chim. 
Pays-Bas 5 5 . 989—90. 15/11.1936. Eindhoven, Phys.-chem. l^bor., N. V. Philips 
Gloeilampenfabrieken.) G oT rF R IE D .

P. Je. Ljamin, Das Problem der Porosildt der Aluminiumlegierung beim Giefien 
unter Druck. Auf Grund yon angestellten Yerss. kommt Vf. zu der SckluBfolgerung, 
daB dio Porositat der unter Druck gegossenen Al-Stiicko keinc ununigangliche Folgo 
dieser Meth. ist, sondern nur ais Folgo der falschcn GieBbedingungen auftritt u. dureh 
riehtigo Konstruktion der Matrizen [dic bes. hohe Geschwindigkeit des Metallstromes 
in der Matrize (45 m/sec u. hoher) u. dainit zusammenhangendes starkes Einhiillen 
'o n  Gasen durch das fl. Motali muB beriicksichtigt werden] u. durcli riehtigo Wahl 
der Temp.-Bedingungen vermicden werden kann. (GioBprei [russ.: Liteinoje Djelo] 7. 
Nr. 4. 22—25. 1936.) v. F u n e r .

R. J. Roshirt, Aluniiniumdauerformgup. Der DauerformguB ycrdrangt yielfacli 
den SpritzguB. Zur Herst. der Formen eignet sich billiger Halbstahl. Da beim GieBon 
keine Gasblasen eingesehlossen werden konnen, besitzen in Daucrformen gegossene 
Gegenstande eine mindestens 20% hohere Festigkeit ais SpritzguBteile. Wenn dic 
innere Form der GuBstiieke Metallkerne nicht zuliiBt, konnen Sandkerno angowondet 
werden. Zum GieBen eignen sich die iibliehen neueren Al-Legiemngen hoher Festig
keit. (Iron Age 1 3 8 . Nr. 19. 50—52. 134. 5/11. 1936.) G e is z l e k .

P. Bergmann, Die mechanischen Eigenschaflen einiger Aluniiniumlegieruttgen mil 
Zusalzen von Mg-Zn2 ais Sandgufi. Nach Hinweisen auf die bekannten mechan. techn. 
Werte von Legierungen mit 9%  MgZn, Rest Al wird iiber eigene Verss. berichtet, dic 
sich mit der Abhangigkeit der mechan.-techn. Eigg. der Legierungen vom MgZn2- 
Geh., von den Abkiihlungsbedingungen der GuBkórper, von Zusatzen weiterer Elcmentc 
(Mn, Ce, Th) u. der Vergiitungswrkg. befassen. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metall
techn. 1 5 . 1146—48. 27/11. 1936. Berlin, Techn. Hochsch.) GEISZLER.

C. H. S. Tupholme, Leichtmetallegierungen in der englischen Flugzeug- und 
Krajlwagenindustrie. Die wahrend des Krieges fiir Luftfahrtzwecke entwickeltc nickel- 
haltige Y-Legieruny mit 4%  Cu, 2%  Ni, 1,5% Mg, hochstens je 0,6% Fe u. Si, Rent 
Al stellt eine Universallegierung dar, die gegossen oder geknetet mit u. ohne Wannę-
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behandlung iii Gebraucli genommen werden kann. Spater wurden von der IlOLLS 
ROYCE L td . Legierungen herausgebracht, die noch hoheren Anforderungen geniigen. 
Zus., Eigg. u. Venvendbarkeit von einzelnen Abarten der Legierungen sind angegeben. 
Femer wird auf eine cerhaltige Legierung (Ocralumin ,,G“) hingewiesen. Eine Legierung 
„Lo-Ex“ mit 0,9% Cu, 2%  Ni, 1% Mg, 14% Si weist geringe Warmeausdehnung ver- 
bimden mit hoher Hartę u. guter Warmfestigkełt auf. Eine GuBlegienmg m it 10—13% 
Si u. bis zu 3,5% Ni verbindet gute Zugfestigkeit m it hoher Korrosionsfestigkeit, 
Ziihigkeit u. Geschmeidigkeit. Nach Hinweisen auf die Vergiitung u. Verarbeitung 
der Al-Legierungen wird auf Mg-Legiorungen kurz eingegangen. (Canad. Chem. Mc- 
tallurgy 20. 352—54. Nov. 1936.) G e is z le r .

James H. Critchett, Niobium. (Iron Steel Canada 19- Nr. 4. 10—11. Aug. 1930. 
— C. 1936. II. 2982.) G o ld b a c h .

R . de Fleury und H. Portier, Sicherstellung der Glciclimafiigkcil und Gute von 
GiefSereierzeugnissen. (Gegenseitige AbhangigJceit der Eigenschaften der Legierungen, 
ihre Herstellung, Untersuchungsrerfahren und Vcrwendung.) (Rot. Eond. mod. 30. 
293—96. 25/10. 1936.) G e is z le r .

B. J .  Wolowik, Eine kombinierle Melhode der milcroskopiscJim und łhermischen 
Anulyse von metallischen Legierungen. Besclireibung einer App. zur gleichzeitigen mkr. 
Beobachtung (Kinoaufnahme) u. therm. Analyso. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 5. 1079— 84. Sept. 1936. Gorki, Industrieinst.) V. FUNER.

P. I. Simnew und P. F. Wassilewski, Die Konlrolle von Ferłigerzeugnissen nach 
der Ihennoelehtrischen Methode. Beschreibung einer App. (Prinzip G a lib u b , NiroNTOW) 
zum Sortieren von Turbinensehaufeln aus Ni-Stalil, C-Stahl u. nichtrostendem hocb- 
wertigem Cr-Stahl; zwoi Streifen aus dem in Frage kommenden Ni- u. C-Stahl werden an 
einem Ende auf 150—200° erwarmt u. am anderen Ende iiber ein Galvanometer mit der 
zu priifenden Turbinenschaufel verbunden; wird jetzt das zu prufende Stuck mit dem 
hciCen Ende eines der beiden Streifen in Kontakt gebracht, so entsteht im Falle des 
ver8chied. Materials ein durch das Galvanometer angezeigter Thermostrom, besteht 
das zu prufende Stuck aus demselben Materiał wie der Streifen, so entsteht entweder 
kein Stroni, oder nur ein durch kleine Unterschiede in der chem. Zus. bedingtor sehr 
geringer Stroni. Es konnen so leicht die Stiicke aus Ni-Stahl von denen aus C- u. Cr-Stahl 
schnell sortiert werden, worauf die Trennung der letzten zwei Sorten bei hoherer Temp- 
(350—400°) erfolgt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 1009—11- 
Aug. 1936.) v. F u n e r .

A . Jack und O. Bornhofen, Die Leica ais Hilfsmittel in Eisenhuttenforschungs- 
anstalten. An Beispielen wird die Yerwendungsmoghehkeit einer K le in b ild k aru era  
bei Mikroaufnahnien erlautert. (Z. wiss. Mikroskopie mikroskop. Techn. 53. 193—200. 
Okt. 1936. Dusseldorf.) K u. M e y e r .

F . Wesemann, Die oplische Messung der Oberfluchenlemperatur von Wanngut- 
Es wird iiber die Fehler bei der opt. Messung der Oberflachentemp. von Warmgut 
infolge der vor dem Ziehen daran haftenden Zundersehicht berichtet. Es wird gezeigt, 
daB dieser Fehler mit der Herdflachenleistung steigt, femer, daB die scheinbare Block- 
(Zunder-) Temp. mit der Zunahme der Ofenleistung erhoht werden muB, falls eine 
bestimmto Blocktemp. eingehalten werden soli, schlieBlich, daB bei Innehalten einer 
bestimmten Błock- (Zunder-) Temp. die wahre Blockoberflachentemp. um so tiefer 
liegt, je hoher der Ofen belastet ist. Aus diesen Ergebnissen, die nur fiir den Ziehherd 
von StoBofen u. die dem heiBesten Gewolbeteil zugekehrten Blockoberflachen gelten, 
lassen sich wichtige Folgerungen fiir die Schlackenfiilirung u. Abbrandverhaltnisse in 
StoB- u. Kollofen ziehen. Der Abbrand kann namlich bei ein u. derselben Ziehtemp-, 
u. zwar Oberflachentemp. u. Warmzeit des Warmgutes yerschiedenhochsein, je nachdem 
die Schlacke fest oder fl. ist. (Stahl u. Eisen 56. 1212. 1/10. 1936.) EdeNS.

— , Elektromagnetische Ermiidungspriifeinrichlung. Es wird ein von der S A L F O R P -  
E l e c t r i c a l  I n s t r u m e n t  L td . entwickelter App. zur Ermittlung der L e b e n s d a u e r  

von Staben unter Schwingungsbeanspruehung besehrieben. Der Stab mit einer Lange 
von 450 mm u. einem Durchmesser von 13 mm liegt bei der Priifung auf 2 Stiitzen aus 
Gummi, dereń Abstand 0,5516 der Gesamtlange betragt. Die Erregung der Sehwingungen 
erfolgt an den Enden des Stabes durch die beiden Pole eines Elektromagneten, der zwei 
Spulen iibereinander besitzt, eine Gleichstromwicklung u .  eine W e e h s e l s t r o m w i c k l u n g .  

Die Priifung erfolgt unter Resonanz, die bei den genannten Abmessungen in der GroBen- 
ordnung von 250—300 Hz liegt. Die Mitte des Stabes schwingt iiber einer S u c h s p u l e ,  

wobei die erzeugte Wechselspannung von der Freąuenz der Sehwingungen y e r s t a r k t  u.



dem Magneten zugefiihrt wird, so daB die Sehwingung erhalten bloibt. Dio GroBe der 
Amplitudę wird durch ein seitlicli angebrachtes Mikroskop gemessen, indem an dem 
Stab ein kleines Goldkiigelchen befestigt wird, das von einer 6-V-Lampe beleuchtet wird 
Dor erzeugte Lichtpunkt wird bei der Sehwingung zu einem Stricli ausgezogon, dosson 
Lange proportional der Amplitudo ist. (Arcli. techn. Mess. Lfg. 65. T  14(5. 2 Seiten. 
[V 9115-2.] 30/11. 1936.) E d e n s .

H. W . Brownsdoil, V erschleipfestigkeit der Melalle. Ein App. zur Best. der Ver-
sehleiBfestigkeit wird bcschrieben u. MeBergebnisse aus Unterss. iiber den Einfl. des 
Sohmiermittels, der Zus. der Legierungen, der Belastung, der Hartę, der Olviseosit«t 
u. der Oberflachenbeschaffenhoit des Priifrades werden mitgeteilt. (Metal Ind. [London] 
48. 327— 32. 13 /3 .1936 .) B a r n ic k .

Leon Guillet, Altem von mełaUurgiscJien Erzeugnissen nach dem Abschrecken. Die 
theoret. Grundlagen der Alterung werden an Hand von Dia.gra.mmen erlautert. Auf 
die hauptsachlichsten alterungsfahigen Legierungen wird hingewiesen. Von Duralumin, 
Si enthaltenden Cu-Legierungen mit 20% Ni, 0,7% Si, Rest Cu. u. einer Cu-Be-Lcgie- 
rung m it 2,3% Bc, Rest Cu werden dio mechan. Eigg. vor u. nach dem Altem m it
geteilt. (Cuivre et Laiton 9. 367—69. 30/8. 1936.) G e isz lk r .

N. Kunin und N. Gluschkowa, Plastisches Stauchen von Zylindern. (Techn. 
Physics USSR. 2 . 274—80. 1935. — C. 1936. I. 427.) S k a l i k s .

N. A . Schaposchnikow, Eine beschleunigte Methode der Priifung der Fliefigrenze. 
Die von B a e r  u. B a r d g e t t  (Testing of Materials for servioo in high Temperaturo, 
Verl. Inst. Mech. Engrs. 285—97 [1933]) beschriebene Meth. wird an 3 Stahlproben 
mit App. oigener Herst. uborpriift u. zur Anwendung empfohlen. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 5. 630—37. Mai 1936. Zentralinst. f. Kesselu. Turbinen.) F un .

Ig. M. Pawlow und N. N. Get, Der EinfluB des spezifischen Druckes beim Walzen 
auf den Reibungskoeffizienlen. Nach der von P a w l o w  vorgeschlagencn Meth. zur 
Best. der Abhiingigkeit des Reibungskoeff. vom spezif. Druck boi absol. ident. Zustand 
der Oberflaehe werden die zur Priifung bestimmten Metallprobon (Pb, Al, Cu, Messing 
u. Fe) in Metallstreifen eingehiillt (bimetali. Proben), gewalzt u. der spezif. Druck 
(senkrechter Druck des Metalles auf dio Walze) u. die entsprechende Reibungskraft 
(durch dio Bremsung der Proben ermittelt) bestimmt. In  allen untersuchten Fallen 
ist das Anwachsen des spezif. Druckes mit der Abnahme der Reibungskoeff. verbunden; 
bei der Zunahme des spezif. Druckes von 2 auf 40 kg/qmm sinkt der Reibungskoeff. 
auf den 1/2—1/2,5 Teil ab. (Metallurgist [russ.: Motallurg] 11. Nr. 7. 47—54. Juli 
1936. Leningrad, Industrieinst.) v. F u n e r .

I. M. Pawlow, L. S. Gelderman und A . I. Shukowa. QuantHative Analyse der
Ungleichmdfiigkeit der Deformation beim Schmiedcn. Bei der Deformation eines Kórpers 
kann die Deformation einzolner Raumteile des Korpcrs sehr yerschieden sein, so daB 
der auf Grund der Anderungen der linearen, auBeren MaBc berechneto Deformations- 
grad nur ein Mittelwert der vom Korper durchgoinachten Doformationen yorstellt. 
Zur Best. der wahren Deformation in yerschied. Raumtoilen des beanspruchten Kdrpers 
wird dio von M e t z  zur Best. der wahren Deformation beim Walzen benutzte Meth. 
angewandt u. die Unters. der m it der Deformation nah zusammenhangenden Re- 
krystallisation an 2 Stahlproben besprochen. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. 
Nr. 7. 17—20. Juli 1936.) v . F u n e r .

M. A . Kusmin, V er suche iiber Diffusionsverbrentiung. Beschreibung der Verss.- 
Brgebnisse uber dio Verbronnung von Leuchtgas im Diffusionsbrenner eigener Kon- 
struktion. Es werden die hydraul. Charakteristik der Diffusionsflamme, die Yerteilung 
der Temp., der Koeff. der Warmeubertragung, der Verlauf des Verbrennungsprozesses 
u. die metallograph. Unterss. der durch die Diffusionsflamme erhitzten Metallproben 
besprochen. Dio Diffusionsflamme kami hohe Koeff. der Warmeubertragung von der 
Flamme zu der zu erhitzenden Oberflaehe erreichen, falls zur Speisung der Flamino 
Gase mit bestimmtor Mengo CH* benutzt werden. Bei richtiger Einstellung dor 
Diffusionsflamme wird die Oxydation u. dio Entkohlung des zu erhitzenden Metalles 
auf ein Minimum herabgedruokt. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 7. 35—40. 
Juli 1936. Leningrad, Industrieinst.) v . F u n e r .

I. S. Jasnogorodski, Neue elektrothermische Behandlung von Metallen. Ober- 
flachenharteverf. von Maschinenteilen unter Ausnutzung des L a g r a n g e - H o h e -  

Effektes. Dieser Effekt beruht auf dem Stromdurchgang durch einen Elektrolyten, 
bei dem einige wss. Lsgg., infolge einer sekundaren Wrkg., an der Kathode H 2 u. an 
der Anodę 0 2 ergeben. Bei geniigend hoher Spaunung (220 V) erzielt ein durch die
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II2-Schioht mit sehr hohem Widerstand hindurchflioBender Strom oino Erhitzung des 
metali. Werkstiickcs. Anwendung u. Vorr. zur Durchfiihrung dieses Verf. im prakt. 
Betrieb. Bei der durcbgefiihrten Oberflaehenhartung von Nockenwellen wurden folgendc 
Yorteile erzielt: starkę Verkiirzung der Behandlungsdauer, Verkiirzung der Kall- 
bearbeitung, die bei der Entfemung der zementierten Schicht zwisehen den Noeken 
auftritt, bedeutende Vcrkiirzung u. Erleiohterung des Nachrichtens sowio Vermeidung 
von AusschuB. Die mctallograph. Unters. der geharteten Nockenwellen zeigte eine 
im Querschnitt gleichmiiBige Martensitschicht von 0,7—0,9 mm Ticfe, der eine Troostit- 
oder Martensit- u. Troostitschicht sowie eine Sorbitsehicht mit insgesamt 2,5—3 inni 
Starkę folgt. O bera 11 wurde ein gleiehmaBiger Obergang von einer Schicht zur anderen 
beobaehtet. Dio gehartete Oberflachenschicht besaB eine RoCKWELL-Harte von 55—GO, 
wahrend der Kern des Stahles eine Hartę von 15—20 Rc besaB. Die gesainte Zeit- 
dauer zum Hiirten einor Nockenwelle mittels der vom Vf. entwickelten automat. V o i t . 

betragt 3—4 Min. (Metal Ind. Herald [russ.: Westnik Mctallopromysehlennostij 15. 
Nr. 9. 100—05. 1935.) H o c h s t e i n .

E. E . Halls, Oleitole. Moderno, sulfurierle Ole. Vf. gibt physikal. u. chem. Eigg.
der ais Glcitólo (vgl. C. 1936. II. 3181) verwendeten Stoffe, sowie Vorteile u. Gofahren 
bei ihrer Venvendung in der iMctallbearbeitung an. (Ind. Chemist chem. Manufacturer
12. 403—06. Sept. 193G.) Neu.

L. Bloch-See, Moderno Beslrebungen auf dem Gebiele des Schweipens, Brenn- 
schwcipenn und ahnliclier Verfahren. Uberblick iiber den heutigen Stand der Acetylen- 
SauerstoffschweiBung, Lichtbogen- u. WiderstandsschweiBung sowie des autogencn 
Schneidens. Kurzcr Hinweis auf dic Oberfliichenhartung nach dcm Shorterverfahrcn. 
(Mćtallurgie Construct. meean. 6 8 .  Nr. 22. 45—47. 49. 21/11. 1936.) F R A N K E .

S. Ja . Milosslawski und D. L. Glismanenko, Melhan ais Brennstoff fiir das 
aulogene Schweipen und Schneiden. Yerwendung von hauptsachlich CH, enthaltendem 
Brenngas zum autogenen SchweiBen u. Sclineidcn mit 60—65% CH.,, 30—36% C02 
u. 2—5% O* +  N2. Beim Schneiden von Eisen m it 10, 25, 70 u. 100 mm Starko mittels 
CH, konnen die gleichen Niedcrdruck- oder Hochdruckschneidbrenner yerwendet 
werden wie bei der Verwendung einer Acetylenflanime. Al-SchweiBungen unter yer
wendung oines FluBmittels der Zus. 45% KC1, 30% NaCl, 15% LiCl, 7% K F u. 3% 
N aH S04 lieBon sich mit CH., crfolgroieli durclifiihren, jedoch empfehlen die Vff. das 
SchweiBon von Fe nach den 11. ScliweiBverff. nicht. Ein SchweiBen von Fc mittels 
CH, kónnto nur unter Venvendung eines FluBmittels ausgefiihrt werden, welches einmal 
das geschmolzenc Metali vor der Luftoxydation schiitzt u. zum anderen leicht eine 
chem. Verb. mit den C-lialtigen Verbrennungsprodd. des CH, eingeht. (Metal Ind. 
Herald [russ.: Westnik Metallopromyschlennosti] 15. Nr. 11. 102—14. 1935.) H o c h s t .

F. G. Flocke und G. F. Schoener, Lichtbogenschweipung von Monel und Nickcl.
Inhaltlich ident. m it dem C. 1937 .1. 706 referierten Aufsatz. (Metal Ind. [London] 49- 
5S3—86. 11/12. 1936.) F r a n k e .

H. Groebler, Sclnoeipeleklrodeii fiir Bausliihlc. Nach einer Ubersicht iiber dic 
Ycrschicdenartigen Elektroden — blankę Drahte, Seelendrahto, diinn umhiilltc Elok- 
troden, ummantelte Elektiodon — wird gezeigt, daB es fiir jede Aufgabe, die sich tiber- 
liaupt schweiBtechn. Ioscn liiBt, eine geeignete Elektrodenart gibt, deren Wahl yon den 
verschiedensten Voraussetzungen, wie Wirtschaftlichkeit, Betricbscinrichtungen, Ein- 
arbeitung, Form u. Giite der Werkstiicke, Aussehen sowie von den metallurg. u. mechan. 
I'.igg. der SchweiBe abhiingig ist. (Maschincnbau. Der Betrieb 15. G77—80. Dez. 193G. 
Finsterwalde.) F R A N K E .

W . D. Walcott, Verbesserle Elektroden fu r  die Lkhtbogenschweipung. Vf. ver- 
gleicht dic versehied. Ar ten yon Elektroden, wobei er besonders dic t)bciiegenheit der 
ŚehutzgasschweiBung hervorbebt. (Engng. Contract Ree. 50. 1072—74. 2/12. 1936.
Ontario Hydro-Electrie Power Commission Laborr.) F r a n k e .

K . L. Zeyen, Zur Frage einer GlUhbelianrllung bei austenilischer Kesselsehweipung. 
Es wird iiber neue Verss. berichtet, boi denen Proben austenit. Kcsselschweiflung —
24 mm starko Bleche aus Izett IV, in N-Form stumpf mit austenit. Sonderelektroden 
geschweiBt — mit u. oline Warmebehandlung gepriift wurden. Die Eigg. der SchweiB- 
verb. wurden 1. ohne Warmebehandlung nach dem SchweiBen, 2. nach dem SchweiBen 
spannungsfrei gegluht (2 Stdn. bei 600° mit Ofenabkiihlung) u. 3. n. gegliiht (V: Stde. 
bei 920° mit Luftabkiihlung) untersuclit. Aus den Bleehen wurden quer zur Naht 
ZerreiBproben (eingesehniirte Probenform, um den Brueh in der SchweiBnaht zu er- 
zwingen), Biegeproben u. Kerbschlagproben (DVMR-Proben, Schlagquersehnitt einmal



1937. I. Hym- M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  M e t a l l y i s r a r b e i t u n g .  1783

im unteren Teil der SchweiBnaht u. eimnal in der Obergangszono qucr zur Walzrięhtung) 
hergestellt u. gepriift. Hierbei ergab sich, wie die zahlenmaCig zusammengestellten 
Werte zeigen, daB grundsatzliche Bedenken gegen eine Gliihbehandlung austenit. 
KesselschweiBungen, wie sie friiher bestanden haben u. kiirzlich von F . N e h l  (Elektro- 
schweiBung 7 [1936]. 81—86) zum Ausdruck gebraclit wurden, nicht gerechtfertigt 
sind. Der Yorteil der austenit. SchweiBung ist vielmehr der, daB nicht gegliiht werden 
b r a i i c h t .  (Techn. Mitt. Krupp 4. 162—64. Nov. 1936.) Fr a n k e .

T. Swinden, Das fichweifien des Stahles. Es werden die Vorgange beim auto- 
gencn SchweiBen u. die dabei auftrctendeu Schwierigkeiten vom metallurg. Stand- 
punkt aus einer oingehenden Unters. unterzogen, wobei die Bldg. von Gasliohl- 
raumen, die Desoxydation des Werkstoffes u. ihr Einfl. auf dio SchweiBung, die 
Einw. des Wasserstoffs u. des Sauorstoffs auf die Beschaffenheit der SchweiBnaht, 
dio Entstehung von nichtmetall. Einscliliissen u. das Auftreten von Ausseheidungs- 
hartung u. Rekrystallisationsprodigkeit behandelt u. Hinweisc fiir eine erfolgreichc 
Bekampfung dieser Schwierigkeiten gegeben werden. (Foundry Trade J . 55. 418. 420. 
26/11. 1936.) _ '  F r a n k e .

F. P. Huston, Das Sclimieden von Monelnietull, Nickel und Incond. Es wird das 
Schmieden von Monel, Nickel u. Inconel beschrieben, wobei ein Obcrblick uber dio 
dazu entwickelten Ofen, Beheizungsmoglichkeiten, Erhitzungshóhe u. -dauer sowio 
uber die prakt. Durchfiihrung des Sclimiedens, Biegens u. Gesenkschmiedcns u. iiber 
die mechan. Eigg. fertiger Schmiedestiicke gegeben wird. (Heat Treat. Forg. 22. 499 
bis 505. Okt. 1936. Tho International Nickel Company.) F r a n k e .

L. L. Stoffel, Stórungen bei den in der Galmnostegie rerwendeten Generaioren und 
ihre BeJicbung. (Metal Ind. [New York] 34. 339—41. Sept. 1936. — C. 1937. I. 
707.) K u t z e ln ig g .

J .  Liger, Die. Passivitdt der Metalle. Ihre Anwendungen in der Galuanoslegie.
3. Anodische Passivitdt in  cyankalischen Badem. (2. vgl. C. 1937.1 .1263.) DiePassivitat 
beruht darauf, daB sieh die Anodę mit einem unl. Cyanid uberzieht. Um sie zu ver- 
meiden, solltc man don Geh. an freiom Cyanid so hoch ais moglich wahlen. Da ein solchor 
aber den kathod. Nd. ungiinstig beeinflussen kann, muB er prakt. in engen G ren zen 
gehalten werden. Dies gilt besonders fiir Kupfer- u. Zn-, weniger fiir Ag- u. Cd-Bader. 
(Galvano [Paris] 1936. Nr. 55. 15—18. Nov.) KUTZELNIGG.

R. W . Muller, Das Monelmetall in Dekapieranlagen. Uberblick iiber dio An- 
wendungsweiso des Monelmotalles, das von Siiuren nur wenig angegriffen wird, in 
einigen Dekapieranlagen Englands u. der Vereinigten Staaten. (Metallwar. - Ind. 
Galvano-Techn. 34. 391—92. 15/10. 1936. Freiberg, Sa.) KUTZELNIGG.

Ernest H. Lyons jr., Bei der galmnischen Yerzinkung von Itunddraht auftretende 
Fragen. (Ygl. C. 1937. I. 709.) Besprechung der der Drahtverzinkung entgegen- 
stehenden Schwierigkeiten u. ihrer Oberwindung bei den wichtigsten der im GroBen 
durchgofulirton Vcrff. (Iron Ago 138. Nr. 19. 47—49. 5/11. 1936. Chicago, T h e  
M ea k er  Co.) K u t z e ln ig g .

W. Thompson, Homogcner Bleibelag. Die in der chem. Industrie verwendeten 
Pb-Legierungen zur Herst. eines Belags oder einer Auskleidung werden besprochen. 
(Chem. Age 34. 428. 9/5. 1936.) B a r n ic k .

W. E . Ballard und D. E . W . Harris, Die Herslellung von Kupfersprilzuberziigcn. 
Moglichkeiten, die Uberziige zu verbessem. Die Vff. untersuchen den Einfl. der Arbeits- 
bedingungen auf den Cu20-Geh. der Spritzschichton (Best. des 0 2 durch Erhitzen 
>n H2), in der Annahme, daB dio Porigkeit u. Spródigkeit gospritzter Cu-Ober/.iige 
auf den Oxydeinschliissen beruhen. Ergebnisse: Der 0 2-Geh. ist etwas geringer, wenn 
mit Unterbrechungen gespritzt wird, so daB das Werkstiick zwischcndurch auskiihlt, 
ais wenn die volle Starkę in einem Arbeitsgange aufgespritzt wird. Die engl. Spritz- 
pistole gibt mit C2H2 ais Heizgas weniger Oxyd ais die franzos., diese wieder mit Leueht- 
gas weniger Oxvd ais die englischc. — Um den 0,-Geh. so niedrig ais moglich zu machen, 
ware es notwendig, daB die Flammo so weit ais moglich red. wirkt, was aber unwirt- 
schaftlich ist. Bei sehr geringem Diisenabstand, dor prakt. nicht in Betracht kommt, 
ist der O-Geh. am geringsten. Nach einem Hochstwert boi etwa 5 Zoll nimmt cr 
neuerlich mit der Dusenentfemung ab. Versehiedene Verss., die Oxydation durch 
Kuhlung zu yormeiden, miBlangen. Auch das Spritzen mit N2 hatto ein unbefriedigendes 
Frgebnis. — Die relative Porigkeit laBt sich durch die. Olabsorption kennzeichnen. Sie 
verlauft dem 0 2-Geh. symbat. (Metal Ind. [London] 44. 482—86. 13/11. 1936. Metalli- 
sation Ltd.) ’ ‘ K u t z e ln ig g .
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Rudolf Salchow und F. A . Max Wulfinghoff, Vcrschlci/}fesle Uberziige im 
A pparałeba u. Nach einigen grundsatzlichen Ausfiihrungen iiber die elektrochem. 
Korrosionatheorio u. iiber die Vorgange des meehan. VersehleiBes werden die versohied. 
Auftragsyerff. — Tauchyerff., elektrolyt. Verff., SchweiBen u. Loten, Walzplattieren, 
Scboopselie Spritzverf., chem. Oberflachenveranderung u. Herst. nichtmetall. Uber- 
/.iige — u. die IJnters. yerschleiBfester Uberzuge eingehend behandelt. (Chem. Apparatur
23. Nr. 20. 22. 24; Werkstoffe u. Korros. 1 1 .  69—71. 77—80. 85—87. 25/12.
1936.) F r a n k e .

R. H. Berriman, Korrosionsbestdndigc Werkstoffe. Besprechung der chem. Zus. 
u. der Korrosionsbestandigkeit gegen verschiedene korrosive Mittel (Sauren, Alkalien, 
Seewasser, geschmolzones Zn, Dampfe usw.) yon Holz, Bronze, Al-Bronze, Hartblei, 
austenit., niohtrostenden Stahlen, Cu u. Pb, Fe mit hohen Si-Gehh., GuBeisen, Gummi, 
Kunstharzstoffen, Asbest u. hitzebcRtandigen Cr-Ni-Legienmgen. (Commonwealth Engr.
24. 51—56. 1/9. 1936.) ' H o c h s t e in -

L . G- Gindin, I . I. Torsujev und W. A. Kasakova, Das Verhalten der Schwefel-
lósungen und einer Reihe von organischen Schwefelterbindungen in  gesattigten Kohlen- 
wasserstoffen gegen die Melalle.. Vff. behandebi die Frage der Einw. der Lsgg. von 
Schwefel u. dessen organ. Verbb. in gesatt. KW-stoffen auf Metalle, wobei sio Stalli 
mit 0,20% C, Blei mit 0,01% Cu, 0,5% Fe, 0,15% Zn u. 0,1% Bi u. Kupfer mit 0,005% 
Bi sowie 0,01% Sb wahrend 16 Monate einer Hexan-Schwefellsg. aussetzten. Hierbei 
wurde festgestellt, daB diese Lsg. sich gegeniiber Stahl u. Blei vollkommen indifferent 
verhalt, jedoch eine starkę Zerstorung des Kupfers unter Bldg. von CuS hervorruft. 
(C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936. HI. 219—23. Moskau, Staatsinst. f. Naphtha- 
forschungen.) F r a n k e .

Fr. Hoyer, Korrosionsschutz mil deuiseiisparenden Werksloffen. Obersicht iiber 
dio Verwendungsmoglichkeiten von siiurefesten Auskleidungsblechen u. von plattierten 
Blechen in der chem. Industrie. (Nitrocelluloso 7. 183—86. Okt. 1936.) F r a n k e .

Louis Guitton, Anwendung von Potentialmessungen fiir die Vorausbestimmung des 
Korrosionsverhaltens von Eisenlcgierungen. Es wurden Potentialmessungen an eineui 
weiehen Stahl u. 8 nichtrostenden Stahlen in HC1 (1,1 bzw. 1,8) u. I I2SO., (1,4) bei 30° 
durchgefiilirt, Schaubilder fur dic Abhiingigkeit des Korrosionsverlustes in mg/qcm 
vom gemessenen Potential aufgestellt u. die mathemat. Auswertung der erhaltenen 
Kurven durchgefiihrt. Es gelang, eine einfache Beziehung zwischen Korrosionsverlust 
u. Potential aufzustellen, die fiir reine Motalle jedoch keine Giiltigkeit besitzt. (C. B. 
hebd. Seances Acad. Sci. 203. 1066—68. 23/11. 1936.) F r a n k e .

W. A. Koruarow, Dic Korrosion von Kesselteilen und ihre Ursache. Kurze tlbcr- 
sicht. (Natur [russ.: Priroda] 25. Nr. 6. 36—39. Juni 1936.) KLEVER.

F . L. La Que, Die Verwendung ton korrosionsbeslandigen Stalden bei der Her
stellung ton Sulfitzellstoff. An Hand einer Skizze einer Sulfitkochanlage der Holz- 
zellstoffindustrie werden die yersehied. Korrosionsmoglichkeiten aufgezeigt u. ihre 
Behebung durch Verwendung yon Cr-Ni-Legierungen naher besprochen. (Paper Mili 
Wood Pulp News 59- Nr. 49. 13—18. 20—22. 24. 5/12. 1936.) F r a n k e .

W . L. Nelson, Verminderung der Korrosion in Raffinationsanlagen durch Ver- 
toendung ton legierten Stahlen. Allg. gehaltener t)berblick iiber die Eigg. yon Cr- 
u. Cr-Ni-Stahlen. (Oil Gas J . 35. Nr. 30. 47. 10/12. 1936.) F ra n k e -

R . Mitsche, Sonderterfahren des Oberflathenschulzes ton Melallen. Vf. gibt einen 
eingehenden Uberblick iiber die yersehied. Phosphatrostschutzyerff. u. iiber den Ober- 
flachenschutz von Leichtmetallen, wobei er besonders eingehend das MBV- (Modi- 
fiziertes B a u e r -V o g e l- )  Verf. u. die in Amerika haufig angewendetc Protalisation be
handelt, bei der die entsprechend gereinigten Gegenstande etwa %  Stdn. lang in eine 
sogenaimte Protallsg. bei 100° eingetaucht werden, wobei sich oberflachlieh ein kom- 
plexe5  Gemisch von Tonerde u. Schwermetalloxyden, die aus dem Bad selbst geliefert 
werden, bildet. Auch dieses Verf. sieht eine nachtragliche Behandlung mit einem 
geeigneten Lack vor. SchlieBlich wird noch das Plattieren von Leichtmetallen zmn 
Sehutz gegen Korrosion ausfiihrlich beschrieben. (Berg- u. hiittenmann. Jb. montan. 
Hochsehule Leoben 84. 116—84. 27/10. 1936. Leoben.) F r a n k e .

W . Overath, Phosphat-Rostschułzterfahren. Allgemeiner Uberblick iiber die ge- 
schichtliche Entw. der Phosphatrostschutzyerff., iiber Grundlage u. Durchfuhrung, 
Grenzen u. Fehlerąuellen der einzelnen Verff. sowie iiber die Eigg. der Metallphosphat- 
iiberzuge. (Chemiker-Ztg. 60. 741—42. 9/9. 1936. Frankfurt a. M.) FRANKE.
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Hermann Kallenbach, „Schutz vor Korrosion“ durch zweckmaflige Oberflachen- 
behandlung. tlberbliok iiber Verff., die zum Schutz gegen Korrosion in Anwendung 
kommen — Phospliatbeizung, Schnell-Atramentier-, Bonder- u. Parkeryerff. sowie 
Spritz- u. Tauchverff. — u. iiber die hierfiir entwickelten neuzeitlichen Spezialmaschinen 
u. Lacktrockenanlagen. (Oberflaehentechnik 13 .  231. Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 
34. 429—32. 1936. Bad Hersfeld, H.-N.) F r a n k e .

P. W . C. Strausser, Bemerkungen iiber die Plattierung von Nichleisenmetalłen fiir  
Versuche iiber die Korrosion im Freien. Genaue Beschreibung der Vorbereitung u. der 
Elektroplattierung der Proben, nebst einigen, die einzelnen Mafinahmen begriindenden 
Bemerkungen. (Montlily Rev. Amer. Electro-Platers’ Soc. 23. Nr. 10. 23—33. Okt. 
1936. Nat. Bureau of Standards.) KUTZELNIGG.

J .  I. Nikitina, Ober die mikrochemische Untersucliung der Korrosionsprodukie 
von Aluminium- und Magnesiumlegierungen. Vf. bespricht die mikroanalyt. Best. der 
Korrosionsprodd. auf den Geh. an einzelnen Metallen u. bestimmt Mg u. Al ais Oxy- 
chinolate, Cu ais Benzoinoximkupfer, Cu(C0H 5-CHO-CNO-C0H5), Zn ais ZnCuHg,- 
(CNS)8, Fe jodometr., Mn colorimetr. gegen KMn04-Lsg. bekannter Konz. Genaue 
Analysenvorschriften werden im Original angegeben. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 5. 1058—63. Sept. 1936. Chem.-analyt. Labor. WIAM.) v. F u n e r .

A. I. Ssamochotzki und A. P. Bljudow, Der Einflufi der Beimischungen auf die 
Korrosion ton Zink. Vff. besprechen kurz den Einflufi von Beimischungen auf die 
Korrosion von Zn u. finden, daB Cu, Fe, Sb u. As die Korrosion beschleunigen u. Cd, 
Al, Pb u. Hg dic Korrosion yerlangsamen. (Metal Ind. Herald [russ.: Westnik Metallo- 
promyschlennosti] 15 .  Nr. 12. 122—24. Dez. 1935.) V. F u n e r .

W . R . van W ijk, Verfahren zum Messen des Angriffs schwach korrodierender Słoffe 
auf Helalle. Inhaltlich ident. m it dem C. 19 35. II. 1951 referierten Aufsatz. (Arch. 
techn. Mess. Lfg. 66. T 163. 2 Seiten. [V 97—1.] 31/12. 1936.) F r a n k e .

W . O. Jachontow, Veruendung von Bitumen und Bakelillacken zum Schulze von 
Eisenbahnkesselwagen vor der Wirkung von Sauren. Die Benutzung von Bakelitlacken 
zum Schutz der Eisenbahnkesselwagen gegen Korrosion durch starkę Sauren wird 
abgelehnt; dagegen ist die Anwendung von Bitumenmassen ais Emailpasten empfohlen. 
Die Zus. (Goudron -j- Infusorienerde -j- yerschiedene Zusatze wie Stearinpech, paraffin. 
Oxysauren, S, Asbest) u. Verff. zur Herst. u. zum Auftragen von Bitumenemailpasten, 
sowie der dadurch erzielte Korrosionsschutz gegen starko HC1- u. H 2S04-Lsgg. werden 
besprochen. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promyschlennost organitscheskoi Chimii] 1. 
210—15. 1936.) v. F u n e r .

TJlick R. Evans, Inhibitoren — posiiive und negative. (Vgl. C. 1936. n .  3942.) 
Vf. bespricht die Einfliisse der positiy oder negatiy wirkenden Inhibitoren u. beschreibt 
im einzelnen die Wrkg. eines Alkalizusatzes zu bartom u. weichem W., sowie die Eig. 
der Chromatc ais Inhibitoren. Auch Schutzschichten, wie Osyde etc., kónnen in positiye 
u. negatiye eingeteilt werden, wobei die Schichten ais negatiy wirkend bezeichnet 
werden, bei denen ein RiB in der Schicht zu einer starkeren Korrosion des darunter- 
liegenden Metalls fiihrt, ais sie das Metali im ungesehiitzten Zustand erfahrt. (Trans, 
electrochem. Soc. 69. Preprint 1. 15 Seiten. 1935. Cambridge, Univ. Sep.) G ajede.

Werner Geller, Ober die Wirkung von Aminen ais Schutzsloffe bei der Auflósung 
oon Reinaluminium in Sauren. Von M ann, L a u e r  u. HuLTIN (C. 1936. 1. 3574) 
wird festgestellt, daB bei der Auflsg. von Eisen in n. H2S04 durch den Zusatz von 
aliphat. Aminen eine starkę Schutzwrkg. durch die Ausbldg. einer monomol. Deck- 
schicht der Aminę ausgeiibt wird. Verss. m it Reinaluminium zeigen, daB in 10%ig. 
H2S04 keine, u. in 5°/0ig. HC1 eine kurzzeitige SchutzwTkg. auftritt. Die Auflsg. von 
Reinaluminium in 5%ig. HC1 wird durch den Zusatz eines Amina nicht gleichmaBig 
gehemmt, sondern der Angriff wird nur zeitlicli yerzogert. Die Ausbldg. der schutzenden 
Deckschicht ist demnach wesentlich abhangig von der Art des Metalles. (Z. Metall- 
kunde 28. 354—56. Nov. 1936. Lauta, Lautawerk, Materialpriifungsanst. d. Vereinigt«n 
Aluminium-Werke A.-G.) F r a n k e .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges., Deutschland Feuerfeste Zustellung fur  
ruftallurgische Schmelzofen, bes. fiir Tempp. iiber 2000°, durch Sintern der kómigen, 
von Schablonen gehaltenen Zustellungsmasse, dad. gek., dafi ais Herdbaustoff geschm.

gemahlene Magnesia allein dient. (D. R. P. 638 708 KI. 31a vom 3/1. 1934 ausg. 
21/1 1 . 1936.) F e n n e l .



Erik Harry Eugen Johansson, Stockholm, SchwoUcn, Schutzubcrzug fiir lidialler 
Jur schmdzfliissige Metalle. Man iiberzieht die Wandungen der Bohalter m it B(OH)3, 
B20 3, Boraten, P 20 5 u. Phosphaten in solcher Zus., daB der tlberzug bei dem E. des 
Schmelzgutes sich in piast. Zustand befindet. Dem Uberzug kann ein Fiillstoff, wie 
Asbest, zugesetzt werden. Das Aufbringen der Oberzugsmasse erfolgt durch Auf- 
strcichen des erhitzten Gemisches auf die gut aufgerauhte Oberflachę. Beispiel: 
100 (Gewichtstei)e) Borax, 50 B(OH)3 u. 50 gepulverter Graphit. (E. P. 454 506 vom 
1/4. 1935, ausg. 29/10. 1936.) M a r k h o f f .

James D. Bradley, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Reduktion ton oxydisdien Erzen 
mit Gasen in einem von auBen beheizten Ofenraum, durch den dio Erze ununterbrochen 
befórdert werden. Die zur Red. benotigten Gase werden durch Dest. von Kohlc her- 
gestellt. Nachdem sio gereinigt sind, werden sio erhitzt, in den Red.-Raum geleitet u., 
nachdem sie auf das Erz eingewirkt haben, in dio Kohleretorte zuriickgefiihrt. Ein Teil 
der gereinigton Gase dient zur Bcheizung der Kohleretorten. Dio aus den Heizkanalen 
dieser Retorten abziehenden Gaso werden zur Erhitzung des Red.-Raumes benutzt. 
Das red. Gut wird in ein mit Schlacke bcdecktes Metallbad eingefuhrt, durch das gleich
zeitig red. Gase zur Red. der restliehen Metallosyde geleitet werden. (Can. P. 357  717  
vom 22/10. 1934, ausg. 12/5. 1936.) G e i s z l e r .

Jules Simon, Frankreich, Loire, Kautschuk ais Bindemittd fu r  Formsand in 
GicCereien. Man verwendet einen bei etwa 200° geschmolzenen Kautschuk, insbesondere 
aus Altkautschuk, dem eyentuell nach dem Erkalten auch Kautscliukmilch, in W. 
gekochte mehlhaltige, vegetabil. Stoffo oder „avebfene“ zugesetzt werden kann. Nach 
mehrfacher Benutzung wird der Sand zweckmaBig ausgegliiht. (F. P. 44 7 53  vom 
13/4. 1934, ausg. 6/4. 1935. Zus. zu F. P. 760706; C. 1934. II. 1526.) P a n k ó w .

International de Lavaud Mfg. Corp. Ltd., V. St. A., Aiusklridungsmasse. fur 
Schleuderguflkokillen zur Herst. eisemer Rohre mit weichcr AuBenhaut, die metali. 
Stoffo, wie Ferrosilicium, Ferromangan u. dgl., cnthiilt, dad. gek., daB den motali. 
Stoffen von foinpulvriger Beschaffenheit grobere Teilchen eines beim GuB unverandert 
bleibenden unschmelzbaren Stoffes, wie Siliciumsand, Siliciumcarbid o. dgl., zugemischt 
sind, zweckmaBig in solcher Menge, daB bei schichtenfórmiger Ausbreitung des Ge
misches dio groberen Kdmchen iiber dio feinkomige Grundschicht herausragen. — 
Vorteilhafterweise enthalt die pulvorfórmige metali. Grundschicht keino gróBeren Teil- 
ehon ais 0,10 mm, wahrend die groberen Teilchen zwischen 0,8 u. 0,28 mm liegen. 
(D. R. P. 638 497 KI. 31c vom 11/8.1934, ausg. 16/11. 1936. A. Prior. 22/3.
1934.) F e n n e l .

International de Lavaud Mfg. Corp. Ltd., V. St. A., Auskleidung fiir Schleudcr- 
(jufikokillen aus Ferrosilicium, die vorteilhaft durch ein Triigergas auf die Kokillen- 
innenflaehe aufgebracht wird, dad. gek., daB hóchstens 5%  der Auskleidung von groBercr 
Kornung ais 0,1 mm sind u. mindestens 10%> vorzugsweise iiber 15% der Auskleidung 
groBer sind ais 0,074 mm. (D. R. P. 638 498 KI. 31c vom 20/6. 1935, ausg. 16/11. 
1936.) F e n n e l .

Georges Mayer und Joseph Mayer, Deutscbland, Hdrten von Ovfistiicken in der 
Oiepform. Dem Kernsand werden Metallteilchen beliebiger AuBenform in einor GroBe 
von nicht weniger ais 3 emm u. nicht mehr ais 8000 emm zugefiigt. Dorartige Kernc 
werden zur Herst. von GrauguBstiicken, z. B. Automobilzylinderblócken, u. zwar zum 
Harten der Wandungen verwendet. (F. P. 46 972 vom 18/1. 1936, ausg. 23/11. 1936.
D. Prior. 18/1. 1935. Zus. zu F. P. 768 122; C. 1935. I. 3595.) F e n x e l .

Nicolaus Christmann, Deutschland, Herstdlung von Eisen und Slahl mit ver- 
minderter Korrosionsennudung. Dio Legierungen werden mit einem derart hohen Geh. 
an Zr, Al, u./oder W (soli wohl Ti heiBen; d. Ref.), einzeln oder koinbiniert, hergestellt, 
daB ihre Sehwingungsfestigkeit in Ggw. eines korrodierenden Mittels nielit oder nur 
unwesentlich geringer ist ais ihro Sehwingungsfestigkeit in Luft. Die Legierung kann 
noch bis 5%  Ni, Co, Cr, V u./oder Mo enthalten. (F. P. 804 385 vom 2/4. 1936, ausg. 
22/10. 1936.) H a b b e l .

Crucible Steel Co. of Amerika, iibert. von: Peter Payson, New York, N. Y., 
V. St. A., Wannbelwndelte Slahl legierung. Der Stahl enthalt bis 4%  C, 18—35% Cr,
1—10% Ni oder Mn, 1—-10% Si u. ais Rest soviel Fe, daB der Stahl vor dem Harten 
ferrit. ist. 0,5—10% Mo u./oder W konnen das Si teilweise ersetzen; Si +  Mo +  W ~
1—10%. Ferner konnen bis 5%  Al, Co, Cu u./oder V yorhanden sein. Das Harten 
erfolgt bei ca. 650—980°. — Sicher gegen Korrosion, 0.\ydation u. Verzundern; kem 
Absinken der Hartę (iiber 32 Rockwell C) bei Tempp. von ca. 760u; geeignet fiir Auslau-
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vcntiJo (auch bei Brennstoffen, denen Mittel gegen Klopfon zugesetzt sind) u. Warni - 
arbeitswerkzeuge zum Ver- u. Bcarbeiten. (A. P. 2 051415 vom 11/11. 193B, ausg. 
18/8. 1936.) H a b b e l .

Bonney-Floyd Co., iibert. von: Alfred W . Gregg und Raymond H. Frank, 
Columbus, O., V. St. A., 1Yarmebehandlung fiir Stahlgufilegierungen fiir  Olasmaschinen. 
Das GuBstiick besteht aus einer Eisenlegierung mit 0,8—1°/0 C, 11,5—12% Cr, 3,4 bis
з,75% Ni, 0,9—1,25% Mo, 0,9—1,35% Si u. 0,1— 6 (vorzugsweise 0,4—0,55) %  Ti. 
Dic Stiicke sind nach dem GieBon austenit, u. besitzen eine Hartę von ca. 250 B.-E. 
Nach der Bearbeitung werden die Stiicke bei 925—955° fiir etwa 1—4 Stdn. gegliiht
и. dann langsam abgekiihlt; hierdurch erhalt das Stiick ein martensit. Gefiigo u. eine
Hilrte von ca. 500—550 B.-E. — Widerstandsfahig gegen Oxydation u. Erosion bei 
der Temp. von geschm. Glas; verschleiBfest; infolge des Ti-Geh. leiehte Bearbeitbar- 
keit u. keine Vol.-Veranderungen oder RiBbldg. bei Temp.-Wechsel; besonders geeignet 
fiir die PreBglasherst., z. B. fiir PreBkolben oder GuBformen. (A. P. 2 0 5 7 8 9 2  vom 
31/7. 1933, ausg. 20/10. 1936.) H a b b e l .

August Thyssen-Hiitte Akt.-Ges., Duisburg-Hamborn, Stahllegierung fiir Gegen- 
sliinde, die keiner Abschreckbehandlung bediirfen. Der Stahl enthalt 0,3—1,5% Cu,
0,5—4% Cr u. einen bis auf 2,5% erhohten Si-Geh. (Belg. P. 4 12 18 6  vom 8/11.
1935, Auszug veroff. 14/4. 1936.) H a b b e l .

Swift Levick &  Sons Ltd., George Donald Lee Horsburgh und Frederick 
William Tetley, Sheffield, Daucrmagnete und Legierungen fiir ihre Ilerstdlung. Bei 
der Herst. der Fe-Al-Ni-Cu-Co-Legierung fiir Dauermagnetc (vgl. E. PP. 431 660 u. 
439 543; C. 1936. I. 3902) wird ein Teil des Fe-Geh. u. ein Teil oder der ganzo Co- u. 
Cu-Geh. ais Fe-Co-Cu-haltige Vorlegierung in die Schmelze eingebracht. Ais eine der- 
artige Vorlegierung kann das bei der Raffinierung von Fe-Co-Cu-Erzen anfallende 
Zwischenprod. verwendet werden. Yorzugsweise wird zunachst die Fe-Co-Cu-Vor- 
Icgierung m it Fe u. Ni verschm., dann Al u. evtl. andere Metalle zugesetzt u. dann 
die Lcgierung in Kokillen oder Sand vergossen; die GuBstiicke werden von ca. 1250° 
(850—1350°) ab durch n. Luft, Blasluft oder 01 abgekiihlt u. dann einer Aushartung 
bei ca. 600° (550—750°) unterworfen. — Bessere magnet. Eigg., weniger briichig trotz 
groBer H artę; keine RiBbldg. bei der Warmebcliandlung; hohe mechan. Festigkeit. 
(E. P. 450 4 3 1  vom 19/7. 1935, ausg. 13/8. 1936.) H a b b e l .

Poldina Hut’ (Poldihiitte), Prag, Stahlsaiten, dad. gek., daB sie 1. bis 2% Ni 
oder 2. auBer den gewohnlichen Beimengungen 0,6—0,1% C u. 0,6—1,0% Ni en t
halten, wodureh dio Reinheit des Tones u. dic mechan. Eigg. verbessert werden. 
(Tschech. P. 52  12 4  vom 21/4. 1934, ausg. 10/9. 1935.) K a u t z .

Stahlwerke Rochling-Buderus Akt.-Ges. und Alfred Kropf, Dcutsehland, 
Eisenlegierung m it mehr ais 12% Mn u. mit 15—3%  Cr, bes. mit 12—50% Mn, 15—3%  
Cr, 0,5— 10% Cu, bis 0,4% C, Rest Fe. Mit steigendem Mn-Geh. soli der Cr-Geh. sinken 
u. der Cu-Geh. steigen; Cu kann ganz oder zum Teil durch Si ersctzt werden; die Legie- 
nmg kann ferner enthalten bis 15% Mo u./oder W, bis 1% V. u./oder bis 5%  Ti u./oder 
Ta. — Ersatz fiir Silber u. Neusilber; gut be- u. verarbeitbar, pragbar, polierbar, mit 
Ag iiberziehbar (galvan.) u. korrosionsbestandig. (F. P. 803 908 vom 31/3. 1936, ausg. 
12/10. 1936. D. Prior. 8/4. 1935.) H a b b e l .

Kenneth Miller Simpson, New York, N. Y., V. St. A., Eisen-Kupferlegierungen 
und ihre Herslellung. Zuniichst wird das Fe geschmolzen u. der C-Geh. auf hoehstens
0,2% gobraeht; dann wird Cu in beliebig hohem Betrage (iiber 5°/0) zugesetzt u. mit 
dem geschm. Fe gut verraischt; nach dcm Zusetzcn von Desoxydationsinitteln wird 
dio Schmelze so lange im Ofen bzw. der Pfanne belassen, bis alle Oxyde entfernt sind 
u. eine vollige Entgasung stattgefunden hat; erst dann wird das Materiał zu Blocken 
vergossen u. zwar bei verhaltnismaBig niedriger Temp., jedenfalls bei unter 150011, 
yorzugsweise bei ca. 1350°. — Herst.-Moglichkcit homogener bin. Fe-Cu-Legierungen 
jeder Zus. ohne Verwendung der bislang erforderlichen Zusatzelemente, wie Ni oder Si. 
(A. P. 2  048 824 vom 13/5. 1932, ausg. 28/7. 1936.) H a b b e l .

Bergwerksges. Georg von Giesche’s Erben, Breslau, Eiektrolytische Gewinnung 
eon Zink aus manganhaltigen ZnS04-Laugen mit Stromdichten von 180—720 Amp./qm 
unter Konstanthaltung oder annahernder Konstanthaltung des Zn- u. Sauregeh. in 
samtlichen Elektrolysebadern, dad. gek., daB je nach der Stromdichte unter Beriiek- 
sichtigung der Gesamtkonz. des urspriinglichen Elektrolytcn ein Verhaltnis von freier 
Saure zu Zn (z. B. 1,56 : 1 bei 180 Amp./qm, 2 : 1 bei 360 Amp./qm, 2,5 : 1 bei 
<20 Amp./qm)gemaBdem Maximumswert fiir E  der Formel E — (235 q — 352) (« q f  h q~)
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im Badelektrolyten oingestollt u. wahrend der Gesamtdauer der Elektrolyse aufrecht- 
erhalten wird. (D. R. P. 638 4 7 1  KI. 40 c vom 4/7.1931, ausg. 16/11.1936.) GEISZLER;

Bergwerksges. Georg von Giesche’s Erben, Breslau, und Erhard Króner, 
Ohlau, Reinigung von Zinldaugen fiir die Zinkelektrolyse unter Verwendung von Per- 
manganat ais Oxydationsmittel, dad. gek., da fi in einer mit ZnO neutral oder besser 
sohwach alkal. gehaltenen Lsg. nach Zusatz von geniigenden Mengen an zweiwertigen 
Mn-Salzen Cu, Mo, Fe u. Si02 in einem Arbeitsgang bis unter 1 mg im Liter durch einen 
Oberschufi an Permanganat entfernt u. alsdann Cd u. Ni mittels Zn-Staub ausgefallt 
werden. — Eine auf die Stromausbeute schadliche Einw. der mit den ublichen analyt. 
Unters.-Verff. nicht mehr nachweisbaren Verunreinigungen soli verhiitet werden. 
(D. R. P . 638 587 KI. 40 c vom 5/3. 1929, ausg. 20/11. 1936.) G e iz s le r .

Omes Ltd., England, und Guiseppe Benedetto, Kupferlegierung. Die im F. P. 
710823 beschriebene Cu-Legierung aus 30% W, Rest Cu, dio sich infolge ihror hohen 
Festigkeit, verbunden mit goringem VerschleiB u. hoher elektr. Leitfahigkeit zur Herst. 
des AmboBes an elektr. Schmiede- u. Stauchmaschinen eignet, soli eine weitere Hartę- 
steigerung dadureh erfahren, daB man ihr Ag zusetzt u. gleichzeitig den W-Geh. erhoht. 
Das Ag bewirkt, daB die elektr. Leitfahigkeit der Legierung trotz Steigerung des W-Geh. 
nicht absinkt. Der Cu-Geh. soli 5—50, der W-Geh. 70% betragen. Geeignete Legie- 
rungen bestehon aus 50% W, 25% Ag, Rest Cu bzw. 70% W, 20% Ag, Rest Cu. Die 
letztero ist besonders bei der Verarbeitung barter Stahle geeignet. (F. P. 46 6 12  vom 
16/9. 1935, ausg. 11/7. 1936. E. Prior. 17/9. 1934.) G e is z le r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edwin O. Barstow, John A. Gann und John
E. Hoy, Midland, Mich., V. St. A., Schmelzen von Magnesium. Das Mg wird in einem 
geschlossenen Belialter mit oinem FluBmittel, das oberhalb des F. des Mg schm., in 
einem Schutzgas erhitzt. Ais FluBmittel kommen Chloride u. Fluoride der Alkali-, 
Erdalkalimetalle u. des Mg in Betracht, z. B. eine Mischung aus NaCl, CaCl2 u. ge- 
gebenenfalls Leichtmetallfluoriden, ais Schutzgase F, S u. ihre Verbb., z. B. CS2 ent- 
haltender Na (ygl. auch A. P. 1940618; C. 1934. I. 3261). (Can. P. 357  774 vom 
2/6. 1933, ausg. 12/5. 1936.) G e is z le r .

American Smelting &  Refining Co., New York, ubert. von: Roscoe Teats, 
Denvcr, Col., V. St. A., Oewinnung von reinem Thallium  aus elektrolyt. gefiillten Tl-Cd- 
Ndd., yorzugsweise Cd-Kathoden mit 5—20% Tl. Die Ausgangsstoffe werden ab- 
wechselnd mit heiBem W. u. Dampf behandelt. Es entsteht eine Lsg. yon TIOH, aus 
der die geringen Mengen gelóstes Cd m it Na2C03 gefallt werden. Das aus dem Filtrat 
mit Na,S niedergeschlagene TLS wird mit W. gewaschen u. in H 2S04 gelost. Aus der 
Lsg. gewinnt man Tl elektrolytisch. (A. P. 2 060453 vom 18/7. 1934, ausg. 10/11. 
1936.) G e is z le r .

E . Kramer, Berlin, Herstellung vcm selbstschmierenden Lagem. Der Lagerkorper 
besteht aus einem gesinterten Gemisch aus 65% Fe-Teilchen u. 35% Cu-Teilchen. 
Vgl. F. P. 796 517; C. 1936. II. 3384. (Belg. P. 4 1 1 8 3 6  vom 18/10.1935, Auszug 
vcroff. 3/3.1936. D. Prior. 19/10.1934. F.P . 4 6 6 7 1 vom 19/10.1935, ausg. 24/7.1936.
D. Prior. 19/10.1934.) H a b b e l .

Friedrich Kempka, Now York. und Edward Van Hoofstadt, North Yalley 
Stream, Long Island, N. Y., V. St. A., Legierung und ihre Herstellung. GuBeisen u. 
Borax einerseits u. Weiehstahl u. Borax andererseits werden getrennt yoneinander 
geschm.; dann werden beide Sohmelzen unter abermaligem Boraxzusatz miteinander 
yereinigt. — Besonders geeignet fiir ReparaturschweiBungen, die einen hohen Ab- 
nutzungswiderstand erfordern. (A. P. 2 0 5 2  7 14  vom 10/4. 1934, ausg. 1/9. 
1936.)' H a b b e l.

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft (Erfinder: Peter Kniepen), Berlin, 
MetaUische Ycrbindung non Seilen oder Litzen aus einem elektrisch gut leitenden Metali, 
ivie Kupfer, mit einem hochschmelzenden Metali, wie Zirkon, Tantal, Molybdan, Wolfram 
oder 0»mium. Man verseilt die Drahte oder Litzen mit Drahten aus einem Zusatzmetall, 
wie Mn, Fe, Co oder Ni, oder einer Legierung dieser Metallc u. verschweiBt danu die 
Litze u. das hochschm. Metali. (D. R. P. 638 9 14  KI. 49h vom 23/8. 1934, ausg. 
25/11. 1936.) M a r k h o f f .

E . I. dn Pont de Nemours & Co., Inc., V. St. A., Elektrolytische Erzeugung ton 
Zinkuberziigen. Den alkal. Zn(CN)2-Lsgg. setzt man entweder eine oder mehrere losl. 
Verbb. eines Metalles der 1. Untergruppe der Gruppe 5 (z. B. Ya) oder der Gruppe 6 
(z. B. Mo) oder der Gruppe 7 (z. B. Mn) des period. Systems der Elemente oder Tbio- 
harnstoff oder einen substituierten Thioharnstoff zu. Man erhalt helle bis glanzende
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Oberziige. Beispiele: 1. 45 g ZnO, 38 NaCN, 100 NaCN, 7 M o O :„  161—753 Amp./qm.
2. 21 ZnO, 38 NaOH, 80 NaCN, 10 Thioharnstoff. 3. 45 ZuO, 38 NaOH, 100 NaCN, 
15 Mn(CN)2, 20 Phenyltliiohamstoff. (F. P. 804 587 vom 4/4. 1936, ausg. 27/10. 1936. 
A. Prior. 4/4. 1935.) M a k k h o f f .

Metallwerke Akt.-Ges. Domach, ^Dornach, und Adolf Brunner, Therwil, 
Schweiz, Brottzieren von Kupfer und Kupferlegierungen. Die gereinigte Oberflache wird 
mit einer FI., bestehend aus 1000 ccm W., 20 ccm konz. HCl u. 20 g kryst. CuS04 be- 
spritzt, u. somit leicht korrodiert. Die FI. wird dann entfemt u. auf die Oberflache ein 
Gasstrom geleitet, der (NH,)2S enthalt u. die Flachę braun filrbt. (A. P. 2 0 54 737  
vom 24/4. 1935, ausg. 15/9. 1936. D. Prior. 2/5. 1934.) B r a t j n s .

Metal Finishing Research Corp., Detroit, Mich., V. St. A., iibcrt. von: Robert 
R. Tanner, Highland Park, und Hermami I. Lodeesen, Mich., Schutzschichten auf 
Metallen. Bei der Herst. Yon Phosphatschichten aus Mn(H2P 0 4)2-Lsgg., die auBerdem 
noch Mn(N03)2 enthalten, findet sehr leicht eine Zers. der zum Ansetzen der Lsg. ver- 
wendeten Salze sta tt. Es wird daher zum Ansetzen der Lsg. eine Mischung von Mn- 
(H2P 0 4)2, MnS04 u. Ba(N03)2 verwendet. Bei Auflsg. dieser Mischung bildet sich 
!In(N03)2 u. unlosl. BaS04. Der Mischung kann auch noch CuS04 zugesetzt werden. 
Ba(N03)3 soli in solcher Menge yorhanden sein, daB moglichst alles S04 an Ba gebunden 
wird. Geeignete Mischung ist: 84 kg M n(H,P04)2, 19 kg Ba(N03)2, 10 kg MnS04, 
170 g CuS04 oder CuC03. In gleicher Weise kann auch an Stelle von MnS04 ZuS04 
verwendet werden. Wenn die Lsg. zur Herst. von Phosphatschichten auf Zn ver we rulet 
werden soli, empfiehlt es sich, zum Ansetzen der Lsg. eine Mischung zu verwenden, 
die aus Zn(H2P 0 4)2, Fe(H2P 0 4)2, FeS04 u. Ba(N03)2 besteht. (A. P. 2  045 499 vom 
4/6. 1934, ausg. 23/6. 1936.) ‘ ‘ H ó g e l .

Rust Proofing Co. of Canada Ltd., Canada, Reinigungs- und Korrosionsschutz- 
verfahren fiir  Mełalle. Metallgegenstande aus Fe, Al, Cu u. Legierungen dieser Metalle 
worden in ein geschm. Bad aus einem oder mehreren Alkalinitraten, Phospliaten, 
Carbonaten u. Hydrosyden getaucht, wobei noch Mn02 ais Sauerstoffubertrager u. 
FeS04 ais FluBmittel zugesetzt werden kann. Das Verf. dient zur Reinigung von 
Fott, 01, Zunder, Sand, zur Entfernung yon Uberziigen wie Anstrichen, Email, Zn, 
Sn, Cd. Auch zur Herst. einer Korrosionsschutzschicht ist das Verf. geeignet. Fiir die 
Behandlung von Cu u. Al wird am besten eino Schmelze verwendet, die aus Nitraten 
(oder Phosphat oder Carbonat) u. einem Hydroxyd zu ungefahr gleichen Teilen besteht. 
Fur die Behandlung von Fe soli in der Schmelze kein Alkalihydroxyd oder nur in ge- 
ringen Mengen Yorhanden sein. Die Temp. des Schmelzbades hangt ab von der zu er- 
zielenden Wirkung. Sie betragt zur Entfernung von 01 oder F e tt etwa 230°, zur Ablsg. 
von Anstrichen 230—260°, zur Ablsg. von Email 340—370°, zur Herst. von Schutz- 
schichten 500—700°. Nach dieser Behandlung werden die Gegenstande mit W. ab- 
gespiilt u. in ein Neutralisationsbad getaucht, das aus einer Lsg. von HCl, H ,S 04, 
(COOH)2, FeS04 besteht. Durch anschlieBendes Eintauchen in ein Bad von „Hema- 
toxyl (Hamatoxylin ?; der Referent), Nigrosin, Gerbsaure kann eine farbendc Deck- 
schicht erzeugt werden. (F. P. 797 098 vom 30/10. 1935, ausg. 20/4. 1936. A. Prior. 
31/10. 1934. Can. Prior. 13/8. 1935.) H o g e l .

Manufacture Metallurgiąue de Tournus, Frankreich, MetallgefdfS mit rostfreier 
Innenwand. Nachdem die rostfreie GefaBinnenwand durch Kumpeln einer Scheibe 
aus rostfreiem Stahlblech hergestellt ist, wird die auBere Flacho dieses Teils durch 
Tauchen in ein Al-Cu-Zn-Sn-Bad (vorzugsweise 30— 40% Al, 10—15% Cu, 5—10% Zn, 
Rest Sn) mit einer diinnen Schicht dieser Legierung iiberzogen u. die so vorbereitete 
GefaBinnenwand, Bodenflache nach oben, iiber einen entsprechenden Kern, der auf 
ca. 500—600° erhitzt ist, in eine metallene, auf ca. 300—400° erhitzte GieBform ein- 
gesetzt. Alsdann wird das die AuBenwand des GefaBes bildende Metali angegossen u. 
bis zu seinem Erstarren dem Druck eines Stempels ausgesetzt. Vorzugsweise wird 
der rostfreie GefaBwandteil vor dem Eintauchen in dio obengenannte Legierung unter 
Benutzung von Harz mit Pb iiberzogen. (F. P. 805 009 vom 17/4. 1936, ausg. 9/11. 
1936. D. Prior. 30/3. 1936.) F e n n e l .

Aldo Becco, II duralluminio nelle costruzioni aeronautiche. Torino: G. Lavagnolo. 193G.
(143 S.) 16°. L. 8.

Percy Field Foster, The mechanical tcsting of metals and alloys; the theory and practice of
standardized mechanical testing. New York: Pitman. 1936. (276 S.) 8°. 3.75.

F. C. Lea, Hardness of metals. London: Griffin. 1936. (149 S.) 12 s. 6 d.
XIX. 1. 115
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Georg Sachs, Śpanlose Fonnung der Metalle. Eigenspan n u ngen in Metallen. Leipzig: Akad.
Verlagsges. 1937. (228, 8 S.) gr. 8° =  Handbuch der Metallphysik. Bd. 3, Lfg. 1.
M. 22.— ; Subskr.-Pr. M. 18.70.

Gustay Schmaltz, Technische Oberflachenkunde. Feingestalt u. Eigenschaften v. Grenz-
flaehen tcchn. Korper, insbes. d. Masehinenteile. Berlin: J. Springer. 1936. (XV, 286 S.)
4°. M. 13.50; Lw. M. 45.60.

P. L. Teed, Dnrahimin and its beat treatment. London: Griffin. 1936. (126 S.) 12 s. 6 d.

IX. Organische Industrie.
C. F. H. Allen, Organisch-chemischer Fortschritt. Kurze t)bersicht iiber die Fort- 

sehritte der organ. Chemie in den letzten 4 Jahren voin techn. Standpunkt. (Canad. 
Chem. Metallurgy 20. 335—37. 344. Nov. 1936. Montreal, M c G i l l  Univ.) B e h r l e .

Ja . A. Feldman und N. A. Chaikowa, . Ober die Inbetriebsetzung ton Anlagen 
zur Herstellung ton synthetischem Methanol • aus Wassergas. Bei der Projektierung 
von Anlagen zur Methanolsynthese aus Wassergas ist die Fragc der Entschwefelung 
des Gases, namentlich der Entfernung des organ. S von gróBter Bedeutung. Dio Ent- 
schwefelung wird am besten durch Cracken wahrend der Konversion des CO mit 
W.-Dampf untor Druck vorgenommen. Zu vermeiden sind Hochdruckapp. aus Cr-V- 
u. Cr-Ni-Legierangen, weil sie durch CO stark angegriffen werden u. Fe-Carbonyl in 
die Gasphase abgeben. (Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti]
13 . 970—75. Aug. 1936.) S c h o n f e l d .

S. M. Riwkin, M. K. Nikitina, M. K . Paul und R. R. Kulbassowa, Gewinnung 
von Butyraldehyd aus n-Butylalkohol. Bei der katalyt. Dehydrierung von n-Butyl- 
alkohol iiber ZnO mit 1 ccm/Min. in einem 27 cm-Ofen mit lich ter Weite des Rohres 
von 2 cm, beschickt mit 40—42 g ZnO (2 mm-Korn), erhalt man Butyraldehyd mit 
50% der theoret. Ausbeute, berechnet auf den durchgcleiteten u. mit 70% Ausbeute, 
bezogen auf den in Rk. getretenen Alkohol. Giinstigste Temp. 450°. Neben Butyr
aldehyd bilden sich bei dieser Temp. bis 10% der Theorie an Butylbutyral; die Ester- 
ausbeute ist nicht direkt abhangig von der Aldehydausbeute u. -konz. Enthalt der 
Butylalkohol Crotonylalkohol, so entsteht aus letzterem Crotonaldehyd. Ein ge
ringer Teil des Butyraldehyds unterliegt der Aldolkondens. (Synthet. Kautschuk 
[russ.: Ssintetitscheski Kautschuk] 5. Nr. 7/8. 20—30. Juli/Aug. 1936.) S c h o n f e l d .

P. Ja . Iwannikow, BI. G. Tatarskaja und Je. Ja . Gawrilowa, Gewinnung ton 
Methyldthylketon durch Dehydrierung ton sekunddrem Butylalkohol. (Vgl. C. 1936-
I. 4988.) Untersueht wurde die Brauchbarkeit eines Cu-U-Katalysators fiir die Ge
winnung von Methylathylketon aus sek. Butylalkohol. Der Katalysator liefert hohe 
Ketonausbeuten (70—84,3% im Kondensat) bei 250—290° u. ermiidet bei diesen 
Tempp. nicht merklich naeh 60 Stunden. Dio Rk. scheint ohne Nebenrkk. zu ver- 
laufen. (Synthet. Kautschuk [russ.: Ssintetitscheski Kautschuk] 5. Nr. 9. 16—18. 
Sept, 1936.) S c h o n f e l d .

Soc. Carbochimiąue, Soc. Anon., Belgien, Koniinuierliche Herstellung ton 
Chlorhydrinen aus Cla, W. u. Olefinen oder solche enthaltenden Gasen. Man liiBt die 
einzelnen Rk.-Teilnehmer im Verhaltnis ihrer verschiedenen Ldslichkeit in W. auf- 
einander eimrirken. Die Olefine sind in W. wl. ais das Cl2. Es werden daher gróBere 
Volumen der Olefin-W.-Mischung auf die CL-W.-Misclnmg einwirken gelassen. (F. P- 
800 662 vom 15/4. 1935, ausg. 16/7. 1936 u. E . P. 450 37 2  vom 9/9. 1935, ausg. 13/8. 
1936. Belg. P. 4 10 8 3 1  vom 10/8. 1935, Auszug veróff. 24/12. 1935. F. Prior. 
15/4. 1935.) ' K o n i g .

Celluloid Corp., Newmark, N. J., V. St. A., Phosphorsaureester. Organ, aliphat. 
oder aromat. Oxyverbb. werden mit POCl3, PCIs oder PCI, u. Cl, durch m e h r e r e  
Rk.-Zonen, die steigende Rk.-Tempp. besitzen, geleitet. Vorteilhafte Rk.-Tempp. bei
3 Rk.-Zonen sind z. B. 150° in der 1 . Zone, 225° in der 2. Zone u. 300° in der 3. Zone. 
Wahrend der Rk. kann man C02, N  oder andere inerte Gase durch das Rk.-GefuB leiten. 
Man kami auch unter hohem Yakuum arbeiten. Katalysatoren, wie A1C13, ZnCl2, konnen 
ebenfalls angewendet werden. Die mit PC1S oder PC13 u. Cl2 erhaltenen Phosphit- 
dichloride [(R0)3PC12] werden mit W. zu Phosphatan hydrolysiert. Es werden einfache 
oder gemischte Ester bergestellt, Z. B. Tributyl-, Triphenyl-, Trikresyl-, Tri-(athyl- 
phenyl)-, Tri-(methoxyathylphenyl)-, Di-(p-tertidramylphenyl)-kresyl-, (p-Tertidramyl- 
■phenyl)-kresyl-(methoxydthyl)- u. Di-(butylphenyl)-phetiylphosphat. (E. P. 455 014 vom 
13/4. 1935, ausg. 5/11. 1936. A. Prior. 13/4. 1934.), K d N I G .
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N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Herstellung organischer 
Scliwefdverbindungen und gesaltigier Kohlemwasserstoffe. Olefine, yorzugsweise aus 
Mineralol stammend, werden, gegebenenfalls in Ggw. von Metallsulfiden ais Kataly- 
satoren, dio in bekannter Woise auf Tragern niedergeschlagen sein konnen, bei Drueken 
bis zu 250 a t u. bei Tempp. bis zu 300° m it H^S zu Gemischen von Mercaptanen, 
Sulfiden u. gesatt. KW-stoffen umgesetzt. Jc naeh der angewandten Mengo H2S u. 
den Druck- u. Temp.-Bedingungen kann man melir oder weniger an einer dieser Verbb. 
erhalten. Die Rk. kann sowohl kontinuierlich durch Hindurehleiten der gasfórmigen 
Komponenten duroh Rk.-Kammern ais auch diskontinuierlich im Autoklayen aus- 
gefiilirt werden. Zur Bindung des Rk.-W. dient zweckmafiig oin Zusatz yon Essitj- 
sdureanhydrid. Ersotzt man den H2S durch Mercaptane, so erhalt man Sulfide oder 
gesatt. KW-stoffe in fast theoret. Ausbeute. — Z. B. wird im akt. Ni-Sulfid auf Bims- 
stein niedergeschlagen enthaltenden Autoklaven ein Gemisch yon 107 Isobtden (I) u. 
195 H2S 1 Stde. auf ca. 250° erhitzt. Hierbei wird das I  zu 68,5% in Butylmercaptane 
umgewandelt. Oder es wird im m it akt. FeS ausgeldeideten Autoklayen oin Gemisch 
von 45 tert.-Butylmercaptan, 28 I u. 2 Essigsaureanhydrid 5 Stdn. auf 140—150° erhitzt, 
wobei tert.-Dibutylsulfid in 99%ig. Ausbeute entsteht. Die nach dem Verf. erhaltlielien 
Mercaptane dienen zum Korrosionsschulz fiir Metallflachen sowio ais Zwisehenprodd. 
fiir weitere Umsetzungen, die Sulfide ais Losungsmittel sowie zur Schddlijigsbekampfung 
u. die gesatt. KW-stoffe ais Brennstoffe, Schmiermittel u. Losungsmittel. (F. PP. 804 482, 
804 483 vom 18/3. 1936, ausg. 24/10. 1936. A. Prior. 18/3. 1935.) E ben .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von Mercaptanen. Organ. Carbonsauren, ihre Salzo u. Ester werden bei 250 
bis 350° u. unter 50—500, vorzugsweise bei 100—300 a t Druck in Ggw. von Schwer- 
metallsulfiden, vorzugsweise des Mo, mit einem Gemisch yon II„ u. II„S zu einem 
Gemisch yon Mercaptanen mit einer geringen Menge von Sulfiden umgesetzt. Die 
COOH-Gruppen werden hierbei zunachst zu CH2OH-Gruppen u. diese dann in CH2SH- 
Gruppen umgewandelt. Boi Verwendung von Estern entsteht einerseits das der Carbon- 
siiure u. andererseits das dem yeresternden Alkohol entsprechende Morcaptan. Dor 
Mo-Katalysator wird zweckmiłCig im Gemisch mit S  oder Kiesdsauregel angewendet. — 
Z. B. werden im rotierenden Autoklaven bei einem Anfangsdruck yon 100 a t 300 Athyl- 
propionat mit H2 in Ggw. von 5% Molybdiinsaure u. 20% S 3 Stdn. auf 300“ erhitzt. 
Es entstehen hierbei 12,9% eines Gemisches von Athyl- u. Propylmercaptan. Oder 
man leitot techn. Olsdure bei 200 a t  zusammen mit einem Gemisch von H2 u. H2S 
bei 275° iiber einen auf Tonerde niedergeschlagenen Mo-Katalysator. Ausbeute 22,5% 
an Mercaptanen. Der H2S kann auCer durch S auch durch CS2 oder durch (NH^^S  
ersetzt werden. (F. P. 804 1 1 2  yom 19/3.1936, ausg. 16/10. 1936. D. Prior. 19/3.
1935.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aliphatische. Halogennitro- 
alkohole der allgemeinen Forruol Itt ■ GIIX ■ CTl{OH) ■ CH(N02) - Rx, worin R x u. B2 
beliebige aliphat. Reste oder II  u. X  Halogen sind, erhalt man durch Kondensation 
von Halogenaldehyden der Formel RxCHX-CHO, worin Rx u. X  die gleiche Bedeutung 
liabcn, mit aliphat. Nitro-K W -stoffen der Formel R2-CI12-N 02, worin li., einen aliphat. 
Rest oder II darstellt. — Zu Chloracetaldehyd in wss. HC1 gelost fiigt man Nitromethan(I) 
in geringom tJberschuC hinzu u. maeht dio Mischung mit wss. Na2C03-Lsg. schwacb 
alkal. u. erhitzt auf 45—50° eine Stde. lang. Man erhalt l-Chlor-3-nitro-2-propanol, 
schweres farbloses 01, losl. in W., A., A., Kp.r , 130°. Aus Bromaceialdehyd erhalt man 
demontsprechend l-Brom-3-nitro-2-propa7iol. Ersetzt man I durch Niirodthan, so 
erhalt man l-CKlor-3-nitro-2-butan ais schweres 01, Kp.a 105—115°. (F. P. 804 589 
yom 4/4. 1936, ausg. 27/10. 1936. D. Prior. 4/4. 1935.) K o n ic .

■ I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arno Seheuer- 
mann, Ludwigshafen, Rudolf Brill, Heidelberg, und Gustav Wietzel, Mannheim), 
Herstdlung von Acetaldehyd aus C\U2 u. W.-Dampf in Ggw. eines Cadmiumphospliat- 
katalysators, in dem ein Teil des Cd durch minestens ein Erdalkalimełall (I) ersetzt 
ist. Das molekularo Verhaltnis von P 20 5 zu MeO soli 0,33 betragen (MeO =  Cd u. I). 
Man kann auch C2H2-haltige Gase umsetzen. Giinstige Rk.-Tempp. 250—400°. Der 
Katalysator kann neben Cd, P u . O gegebenenfalls noch H  enthalten. (D. R. P. 6 37 18 6  
KI. 12o yom 6/3. 1935, ausg. 23/10. 1936. E. P. 452 527  yom 10/5. 1935, ausg. 24/9.
1936. F .  P .  802 945 vom 2/3. 1936, ausg;. 18/9. 1936. D. Prior. 5/3. 1935.) K o n i c ,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Acetaldehyd aus C'2//2 u.
II .-Dnmpf in Ggw. eines Kalalysators, bestehend aus Cd, P  u. O in chem. Verb., wobei

115’
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das molekularo Verhaltnis yon P 205: CdO gleicli oder weniger ais 0,33 betragen soli. 
Der Katalysator kann mittels 0 2 oder Luft reak tm ert werden. (F. P. 803 248 vom 
3/3. 1936, ausg. 25/9. 1936. D. Prior. 7/3. 1935.) K o n i g .

Hermann Fischer, Schweiz, Halbacetale des Glyomls neben Aldehyden u. Ketonen 
i erhalt man dureh Oxydation yon Verbb. nebenstehender Konst.,

—C—CH—H C < o r  wobei R  =  KW-słoffrest (Alkyle, Aralkyle) darstellt, mit Oxy-
A h OH daiionsmitldn, wie sie bereits fur die Spaltung von a -Glylcol ver-

wendet wurden, bes. organ. Salzen des 4-wertigcn Pb. — 
Glycerindidthylacetat mit Bleitetraacetat in Bzl. behandelt, gibt das Diathylhalbacetal 
des Glyomls, (C2H50 )2-CH-CH0, K p.u  43—44° u. ECHO. (F. P. 8 0 4 22 3  vom 21/2. 
1936, ausg. 19/10. 1936. Sehwz. Prior. 2/3. 1935.) K o n ig .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, N. Y., iibert. yon: George
H. Law, South Charleston, W. Va., V. St. A., Herstdlung von Reaktionsprodukten aus 
Keten. Man befroit zunachst dio durch katalyt. Zers. von Aceton am Cu-Kontakt 
zwisehen ca. 600 u. 750° hergestellten Bk.-Prodd., die ketenhaltig sind, mittels einer 
gegenubor Keten indifferenten Fl., z. B. aromat, oder aliphat. KW-stoffe, aliphat. A. 
u. Ketone (Aceton), bei Tempp. zwisehen 35 u. 55° yon loichtcr fliichtigen Anteilen 
ais Keten, lóst das gereinigto Keten unmittelbar darauf unterhalb 30° in der gleichen Fl. 
u. bringt es in fl. Zustande mit Stoffen in Beriihrung, die seine Umsetzung yeranlassen. 
( Can. P. 35 5  6 18  vom 10/2. 1933, ausg. 28/1. 1936.) P r o b s t .

Union Carbide & Carbon Corp., ttbert. von: Granville A . Perkins und Walter 
J . Toussaint, Charleston, W. Va., V. St. A., Herstdlung von Acetonylaceton. Beim 
Erhitzen yon 2,5-Dimdhylfuran (I) oder dieses enthaltenden Gemisehen wird es in 
Ggw. von etwas yerd. H 2S04 mit 80% oder mehr Ausbeute in Acetonylaceton (II) 
ubergefiihrt. — Z. B. wird ein Gemiseh aus 75% I, etwas W., Methylathylkdon (III) 
u. Estern, insgesamt 22,6 g, mit 330 g einer 4%ig. wss. H2SO,, in einem Cu-Gefafi 
erhitzt, wobei zuerst das I I I  bei Tempp. unter 73° abfraktioniert wird. Darauf wird 
44 Stdn. allmahlich auf 99,5° erhitzt. Darauf wird mit Na2CO:! neutralisiert u. im 
Vakuum fraktioniert. Hierbei w'erden 15,72 g II erhalten. (A. P. 2 0 526 52  vom 
28/3. 1935, ausg. 1/9. 1936.) E b e n .

Nathan M. Mnookin, Kansas City, Mo., V. St. A., Herstdlung ton aliphatisclwi 
Polyaminen. Alkylendihalogenide werden mit N H 3 in Ggw. von viel W. bei 120—300° 
umgesetzt. Z. B. erhitzt man 200 g Athylendichlorid, 340 g 28% ig. N H 3 u. 1600 g W. 
im Autoklayen %  Stde. auf 140—150°. Man erhalt ein Gemiseh von Athylendiamin, 
Diathylentriamin, l 'r iathyle.nte.tramin u. hoheren Polyaminen. Aus Propylendichlorid 
wird u. a. Tripropylentetramin gewomien. Die Verbb. werden ais Emulgiermittel ver- 
wendet. (A. P. 2  049 467 vom 3/8. 1931, ausg. 4/8. 1936.) N o u v e l .

George S. Kumagai, Los Angeles, Cal., V. St. A., Herstellung von Glutaminsaure. 
Vor der Hydrolyse mit HC1 wird der pflanzliche Ausgangsstoff 3—5 Stdn. mit einer 
wss. Lsg. oder sehr verd. HCl-Lsg. erhitzt, die 1% MgCl2, A1C13 oder ZnCl2 enthalt. 
Dadurch wird ein grofier Teil der Kohlenhydrate in den losl., der Proteino in den unlosl. 
Zustand yersetzt. (A. P. 2 050 4 9 1 vom'l7/7. 1934, ausg. 11/8. 1936.) N o u v e l .

Gerrit Toennies, Narberth, Pa., V. St. A., Herstellung von Oxydationspmdukten 
des Cystins. Zu einem Gemiseh von 0,1 Mol. 70%ig- HC104 u. 500 cem Acetonitril 
gibt man mehr ais 0,05 Mol. Cystin (I), schuttelt dureh, filtriert das ubersehiissige I  ab, 
yersetzt das F iltrat mit Essigsaureanhydrid u. laSt 2 Woehen bei Zimmertemp. stehen. 
Dann kiihlt man auf — 10° ab, yersetzt mit einer gekuhlten Lsg. von Benzoyisuperoxyd 
(II) in CHC13, wobei auf 1 Teil I 6 Teile II entfallen sollen, lafit 2 Tage bei — 10° stehen, 
filtriert den weiflen Nd. ab u. trocknet ihn bei 40°. E r zerfliefit an der Luft u. wird 
durch W. hydrolysiert, wobei Sulfon- u. Sulfinsauren entstehen. (A. P. 2  049 480 
vom 25/2. 1933, ausg. 4/8. 1936.) N ouvel.

N. V. Industriele Mij. Voorheen Noury &  van der Lande, Holland, Oxy- 
dation organischer Stoffe. Solche Stoffe, yor allem Zucker, ™  Glucose (I), werden mit 
Chloraten u. Bromiden, yorteilhaft in Ggw. von Elementen der Gruppen 5a, 6a u. 8a 
des period. Syst. oder ilirer Salze, z. B. [(Co(N03)2 • 6 H20)] (II) zu Poły osycar bon- 
sauren, wie Gluconsaure, in saurem Medium oxydiert. Zu 100 kg I in 100 1 W. fug*' 
man 10 kg KBr, 10 kg HC1, 30%ig., 23,6 kg NaC103 u. 0,03 kg II, erhitzt unter Ruhren 
langsam auf 40-—50° u. halt diese Temp. 4—5 Stdn. oder arbeitet etwa 12 Stdn. bei 
gowohnlicher Temperatur. (F. P. 803 780 vom 25/3. 1936, ausg. 8/10. 1936. Holi. 
Prior. 30/3. 1935.) D o n a t .
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Soc. Kodak-Pathś, Frankreich, Hcrsldlung reinen,N-3Ionomelhyl-p-aminophenols. 
Mail unterwirft das unreine Prod. ais Alkalisalz in Ggw. eines Red.-Mittels bei ver- 
mindertem Druck einer W.-Dampfdesfc., behandelt. den Riiekstand in inerter Gas- 
atmosphiiro mit oinem Adsorptionsmittel (akt. Kobie), zers. das Salz u. unterwirft 
die wss. Lsg. einer azeotrop. Dest. mit einem organ. Losungsm. (Gemisch aus Butanol 
u. n-Butylacetat), das mit W. ein azeotrop. Gemisch bildet. Aus dem Ruckstand fallt 
man die Base ais Sulfat u. gewinnt das in ihm enthaltene, von der Herst. stammendo 
Hydrochinon (I), indem man W. zufiigt u. azeotrop. dest.; hierbei geht das organ. 
Losungsm. yollig iiber u. es verbleibt eine wss. Lsg., aus der man I  abtrennen kann. 
(F. P. 803 734  vom 12/3. 1936, ausg. 7/10. 1936. A. Prior. 12/3. 1935.) D o n le .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Schubert, 
Leverkusen-I. G.-Werk), Darsielhmg von 4-Nitroresorcin, dad. gek., daB man hoch- 
sulfoniertes Resorcin nitriert u. die in dem Nitrierungsprod. vorhandenen Sulfonsaure- 
gruppen in bekannter Weise abspaltet. Z. B. tragt man 110 kg Resorcin in 590 1 20%ig. 
Oleum so ein, daB die Temp. auf 110—120° steigt, kiihlt auf 10° ab, yersetzt mit einem 
Gemisch yon 106 1 20%ig. Oleum u. 46,8 1 H N 03 (D. 1,52), wobei die Temp. 15° nicht 
iibersteigen soli, riihrt einige Stdn. bei 25—30°, laBt die Lsg. in 1600 kg Eiswasser 
laufen, dest. mit W.-Dampf u. uberlaBt den Ruckstand der Krystallisation. Man 
erhalt 4-Ntiroresorcin yom F. 115°. (D. R. P. 633 982 KI. 12q yom 9/3. 1935, ausg. 
18/8. 1936.) N o u v e i..

Celluloid Corp., Newark, N. J ., V. St. A., Herstettung von Triarylphosphalen. Man 
erhitzt l,3,5-Xyhnol (F. 65°, Kp. 218—-222°) in ublichei: Weise mit P 00l3 u. erhalt 
Trixylenylphosphat ais wasserhelle, mit W. nicht misehbare FI- vom K p .10_15 275—300°. 
(E. P. 450 891 yom 27/3. 1935, ausg. 20/8. 1936. A. Prior. 31/3. 1934.) N o u v e l .

Shell Development Co., San Francisco, iibert. von: Herbert P. A. Groll, Oak- 
land, und Henry W. de Jong, Berkeley, Cal., V. St. A., Katalytische Oxydation wn- 
gesattigter Alkohole. Ungesatt. Alkohole der nebenst. allgemeinen Formel, in der R 
R—CHOH cin Alkylradikal mit einer mittelstandigon Doppelbindung darstellt u.
i X H, oder Alkylgruppe bedeutet, worden in Ggw. 0 2-iibertragender
*  Katalysatoren, insbesondere eines metali. Ag enthaltenden Katalysators
auf Tempp. iiber 300°, jedoch unter Vermeidung von Tempp., die zur Zers. u. Nebenrkk. 
fiihren, in Beriihrung gebracht. Beispiel: Bei 450° wird ein Gemenge von Zimtalkohol 
(I) u. 0 2 iiber ein Ni-Drahtnetz geleitet. Auf 240 ccm des I  u. 1 Stde. soli ein Kubik- 
fuB 0 2 angewendet werden. Zimtaldehyd entsteht in einer Ausbeute von 85%. Woiter- 
hin sind genannt: 2-Methylpropen-l-al-3, 2-Methylbuten-l-al-4, K p ..ll6 —118°, 2-Me- 
lhylpropen-l-al-3, Acrolein, 2-Methylbuten-l-on-3, Kp. 97°, 2-Methyl-3-phenylpropm
l-on-3, Kp. ca. 200°, 2-Methylpropen-l-al-3. (A. P. 2 042220 vom 18/4. 1934, ausg. 
26/5.1936.) N it z e .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von Hydrierungsprodukten des Naphthalins, bei welchem das ursprungliche 
Kohlenstoffskelełt nicht aufgespalten ist, wie Tetrahydronaphthalin u. Dekahydro- 
naphthalin durch Hydrierung des Naphthalins (I) m it H 2 unweit unterhalb des Temp.- 
Sturzpunktes, mit dessen Erreichen die Aufspaltung des urspriinglichen Skelotts ver- 
bunden ist, bei Drucken oberhalb 100 a t u. unter Anwendung yon Mo oder W. oder 
dereń Verbb. gomeinsam m it S oder H2S ais Katalysatoren, wobei die H 2S-Mengen 1% 
iibersteigen u. sich yorzugsweise zwischen 2 u. 5% bewegen sollen. Durch die Ggw. yon 
H2S bzw. S wird eine Wrkg.-Steigerung der genannten Katalysatoren erreieht. Langere 
Erhitzungsdauer bedingt Bldg. von Spaltungsprodd. des Naphthalins, hohererH2-Partial- 
druck gróBere Mengen von Dekahydronaphthalin. Beispiele: 800 g I werden unter 
Zusatz yon 4%  S u. 2% Molybdansaure mit H2 bei einem Anfangsdruck von 120 a t in 
einem Autoklavon auf 460° erhitzt u. 1 Min. lang bei dieser Temp. gehalten. Der 
H2-Partialdruck betriigt 82,5%. Das Rk.-Prod. besteht zu 31% aus Dekahydro- 
naphthalin u. zu 63% aus Tetrahydronaphthalin. — 200 g I  werden mit 2%  Molybdan
saure u. 4%  S bei 120 a t mit H 2 1 Min. lang auf 460° erhitzt. H 2-Partialdruek: 95,7%. 
Rk.-Prod., D. 0,947, besteht zu 49% aus Teirahydro- u. zu 44% aus Dekahydro- 
mphthalin. — 200 g I werden mit Molybdansaure n. 4%  S bei 120 a t 3 Stdn. lang mit 
H2 auf 460° erhitzt. Erhalten 150 g 01, yon dem 10% unter 150° sieden. (D. R. P. 
633 245 KI. 12o yom 14/10. 1928, ausg. 27/7. 1936.) J u r g e n s .

Hans Kaufrnann, Deutschland, l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolonylisopentyl- 
kelon. Man setzt l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon mit Didthylacetylchlorid in Ggw.
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von A1C13, ZnCII2 u. dgl. um. F . 132° (aus Wasser). (F. P. 804 934 vom 14/4. 1936, 
ausg. 5/11. 1936. D . Prior. 7/5. 1935.) D o n le .

F. Hoifmann-La Roche &  Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung von 
Thioclirom (I), dad. gek., daB man Vitamin-Bj-Konzen tratę mit OxydationsmitteIn 
behandelt u. die erhaltenen Lsgg. bei alkal. Rk. mit organ. Lósungsmm. auszieht. — 
Z. B. wird ein nach W ill ia m s ,  W a te r m a n n  u. K e r e s z t e s y  (C. 1934. II. 968) er- 
haltcnes Konzentrat in wenig CH3OH gel., m it 15%ig. alkoh. Kali u. einer wss. 33°/0ig. 
Lsg. von K3[Fe(CN)6] yersetzt, mehrmals unter Zusatz yon etwas W . mit Butanol 
geschiittelt. Die butylalkoh. Lsg. wird m it HC1 (ph ~  3) ausgesehiittelt, die griin- 
gelbe, salzsaurc Lsg. im Vakuum bei 30° zur Trockne verdanipft. Nach der Reinigung 
erhalt man I in Krystallen (aus CHC13) der Zus. C12Hh ON4S. (Schwz. P. 1 8 4 6 1 1  
vom 1/8. 1935, ausg. 1/9. 1936.) D o n le .

Acetylenbaum. Berlin: Verl. Chemie. 1930. 60 X 95 cm. 31.3.00.

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
Louis Diserens, Die Hilfsproduktc in der Tezlilinduslric. (Fortsetzung.) (Vgl. 

C. 1937- I. 432) Prodd. fiir den Druck u. die Farberei m it sauren Farbstoffen auf tier. 
Faser, u. Prodd. fiir bas. Farbstoffe auf Tanninbeize oder fiir Tanninreserven auf Wolle. 
(Eev. gen. Matifires colorantcs, Teinture, Imprcss., Blanchiment Apprets 40. 441—56. 
Nov. 1936.) F r ie d e m a n n .

C. H. S. Tupholme, Silber in  Farbstoffabriken. Verwendung ais Baustoff fiir ver- 
sehied. Apparatc. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 628—29. 16/11. 1936.) F r ie d e .

O. Stiller, Sirius- utul Siriuslichtfarbstoffe. Angaben iiber zweckmaBiges Mischen 
von Farbstoffen, die sich in ihrer Lićhtcehtheit beeinflussen konnen u. allg. Aus- 
ftilmingen iiber Eigg. u. Verwendung der Farbstoffe. (Melliand Textilber. 18. 73. 
Jan. 1937. Lodz.) S u v e r n .

W. Reichert, Ein Beilrag zur Indanthrenfdrberei. Sorgfaltiges Nachbehandcln, 
bes. kochcndes Seifen ist notwendig. Peregal O erleichtert das Egalisieren u. wirkt 
ais Kiipenstabilisator. Einige neuere Farbstoffe sind besprochen. (Melliand Tcxtilber. 
18 . 74—75. Jan. 1937. Lodz.) S u y e r n .

S. Wouble, Das Farben von Sliickware mit sauren Farbstoffen. Rezepte u. Rat- 
schlage. (Text. Recorder 54. Nr. 644. 48. 42. Nr. 645. 46—49. 6/12. 1936.) F r ie d e .

Stanisław Latkiewicz, V'ber die praktische Vemenduvg von Kombinalioncn aus 
svbslantiven und basischen Farbstoffen auf Baumwolle. Ais gelungen wird bezeichnct 
Gelb oder Grim substantiy +  Grim oder Griin u. Gelb bas., effektyoll war Baumwoll- 
marineblau mit bas. Marineblau iibersetzt u. Diaminreinblau mit Viktoriablau uber- 
setzt. Grundiert man, yomehmlich Baumwollgarne, mit direkten Farbstoffen, trocknct, 
beizt mit Tannin, fixiert mit Sb- oder Fe-Salz u. farbt mit bas. Farbstoffen fertig, 
so yerbessert man dio Echtheit der Fiirbung auf Kosten einer Erspamis an bas. Farb- 
stoff. Beim Beizen mit Katanol kann man mit dem Katanol direkten Baumwollfarbstoff 
auflosen u. so sclion einen farbigen Gnmd erzielen. Vorschrift fiir diese Arbeitsweise. 
(Melliand Textilber. 18. 74. Jan. 1937. Lodz.) SUVERN.

A. W. Brommer, Einiges iiber das Fdrben von Wolle in saurem Bade. Fiir eine 
Anzahl Farbstoffe wird dio Anwendungsweise besehrieben. (Melliand Textilber. 18-
71—72. Jan. 1937. Lodz.) SuVERN.

— , Ober Iialbwóllfdrberei. Allg. Obersicht iiber das Einbad- u. das Zweibad- 
yerfahren. (Klopzigs Text.-Z. 39. 700—701. 709. 9/12. 1936.) F R I E D E M A N N .

E. Duhem, Das Farben von Wolle-Seidegeiceben. Das Farbcn beider Fasern im 
gleichen Ton, mit Farbstoffen, die auf WTolle u. Seide mit C2H40 2 oder GH20 2 ziehen, 
mit alkal. angewendeten u. mit direkten Farbstoffen ist unter Angabe geeigneter Farb
stoffe besehrieben. Weiter das Farben von Wolle u. Seide in yerschied. Farben. (Ind. 
tcxtile 53. 510—12. 560—61. Noy. 1936.) S u y e r n .

Fritz Giinther, Echtheitsfragen in der Zelluiollfarberei. Die EinzelfaScr, in der 
losen Flocke gefarbt, kann in jeder verlangten Echtheit hergestellt werden. Die auf 
Mischgamen u. -geweben zu erzielenden Farbungen befriedigen in der Echtheit noch 
nicht ganz, bei den echteren Farbungen yerteuert der Arbeitsyorgang noch die Fiirbung. 
(Mschr. Text.-Ind. 1936- Fachh. 3. 76—77. Nov.) S u y e r n .

Jean Salijue, Cloąue- und resenierte Seidegewebe beim Druck. Das Aufdrucken
der Fettreserye, das Kreppen der nichtbedruckten Stellen durch HC1 oder CH20 2 u. das
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Fcrtigmacben ist beschrieben. (Rev. univ. Soie Text. artific. 11. 583—85. Okt. 
1936.) SiiY E R N .

T. C. Hutchins, Handblockdruck auf Seide mit Ghrombeizenfarbstoffen. Prakt. 
Ratsehlage. (Amer. Dyestuff Reporter 25 . 613—15. 16/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

A. Franken, Einigcs iiber das Waschen von Fihndruckgeweben. Prakt. Ratsehlage 
fur alle Farbstoff klassen: Bas., substantive, Chroni- u. Indanthrenfarbstoffc, lndigo- 
sole, Rapid- u. Rapidechtfarbstoffe. (Dtsch. Farber-Ztg. 72 . 547—48. 22/11.
1936.) F r i e d e m a n n .

N. Urmann, Die. Naclibehandlung der gefarbten Felle. Das Nachbchandeln mit 
Salzlsg., das Nachfetten u. boi gerbstoffarmem Leder das Behandeln m it Salz, Alaun 
n. Cr-Salzen, sowie das Entfernen der cmiilgierbaren Ole durch Sauren ist geschildert. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 72 . 572. 6/12. 193G.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarlen. Cdlitonatzrubin BBF  der I. G. F a r b e n - 
IND U STR IE A k t . -G e s . gibt, aus leicht schaumendem Seifenbade gefarbt, auf A c e t a t -  
soidc schonc blaustichige, klarc Tóne. Die Farbungen sind mit Decrolin losl. konz. ' 
weiB atzbar, sind gut lichtecht, die iibrigen Eehtheiten ontsprechen denen der Celliton- 
iitzfarbenreihc. AuBer fur den Atzartikcl eignet der Farbstoff sieli auch fiir den Dirckt- 
druck auf Acetatseide. Rapidazolmarineblau G wird am besten mit NaOH-Lsg. u. 
Glyecin A  gelóst u. gibt gut haltbare Dnickfarbcn. Entwickelt wird mit neutralem 
Dampf. Auf Geweben aus Baumwolle u. Kunstseide u. Mischgewebcn aus diesen 
Fasern erhiilt man vollc, griinstichige Tono von sehr guter Licht- u. Wasch- sowie 
geniigender Cl-Echtheit. Der Farbstoff eignet sich fiir den Maschinen-, Film- u. Hand- 
druek, nicht nur zur Herst. von Kattundrucken, sondern auch fiir den Druck kunst- 
seidener Modeartikel. Iłapidazolmarineblau R B  wird ahnlich wie dio G-Marke gelost, 
die damit hergestellten Druckfarben sind einige Tage haltbar, auf Baumwoll- u. Kunst- 
seide- oder Mischgeweben erhalt man volle, rotstichige Tono von guter Licht-, sehr 
guter Wasch- u. genugender Cl-Echtheit, dio sich durch Mischen mit Rapidazolniarinc- 
blau G beliebig griinstichiger einstellen lassen. Die Drucke werden mit neutralem 
Dampf entwickelt. Die Verwendung des Farbstoffcs ist dieselbe wio bei der G-Marko 
angegeben. (Mli. Seido Kunstseide 41. 507. Dez. 1936.) SU V E R N .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. Algolscharlach GG Suprafix Teig der
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. ist frostunempfindlich u. hat eine gegeniibcr der 
GG Teig-Marke gesteigerte Fixiergeschwindigkeit sowie gróCcre Lebhaftigkeit bes. ais 
llluminationsfarbstoff in der Rongalitatze u. unter Anilinschwarz. Es wird nach dem 
K.,CO:1-Rongalitverf. ohne Zusatz yon Solutionssalz B neu oder Glyecm A u. ohne 
Vorred. gedruckt, die Echtheitseigg. sind die der Teigmarke. Rapidogengelb 14 G gibt 
sehr gut haltbaro Druckfarben u., nacli der ubliehen Druckvorschrift angesetzt, auf 
Baumwolle u. Kunstseide noch griinstichigere u. etwas lebhaftere Tono ais die 13 G - 
Marke, dio in mittleren u. tiefen Tonen liervorragend liclit- u. solir gut wasch- u. Cl- 
ccht sind, in helleren Tonen ist die Lichtechtheit etwas geringer. Druckartikel des 
allg. Vorwendungsgebiots diirfcn ohne Einschrankung der Farbtiefe m it dem Indanthren- 
etikett ausgezeichnet werden, nur fiir Vorhang- u. Dekorationsstoffe ist diese Aus- 
zeichnung an eine Mindesttiefe gebunden. Die Drucke werden am besten nach dem 
Sauredampf- oder Trockentronnnelverf. oder durch Pflatschen auf dem Foulard mit 
kalter C2H 10 2-CH,02 u. naehfolgendes Danipfen im abgedeckten ersten Kasten einer 
Breitwaschmaschine entwickelt. Der Farbstoff eignet sich nicht nur fiir den Direkt- 
druck neben anderen Rapidogenfarbstoffen, Indigosolen, Anilin- oder Diphenylschwarz, 
sondern auch sehr gut fiir schóne, lebhafte Buntreserven unter Indigosolen u. Anilin
schwarz. lndnnthrensclmrlac.il GK Suprafix Teig ist der erste lebhafte Scharlachfarb- 
stoff, der wegon seiner hervorragenden Licht- u. Wetterechtheit ohne Einschrankung 
fur den Druck von Vorhang-, Dekorations- u. Markisenstoffen yerwendet werden kann. 
Drucken nach dem K 2C03-Rongalitverf. ohne Zusatz von Glyecin A oder Solutions- 
salz B neu u. ohno Vorred. auf Baumwolle, Kunstseide u. Mischgeweben daraus gibt 
brillante, gelbstichige Drucke, dio selbst in hellen Tonen vorziiglich, in mittleren u. 
satten hervorragend licht- u. sehr gut wasch- u. Cl-echt sind. Farbungen sind ohne 
Vorpriiparation des Gewebes mit Leukotrop W konz. mit alkal. Rongalit CL-Atze weiB 
atzbar, auch ist der Farbstoff zur Erzeugung echter Scharlachatzen auf leicht atzbaren 
substantiven, Naphtliol AS- u. kupenfarbigen Boden geeignet. — Tinonchlorrot 2 B  
Pnher der J . R. G e i g y  A.-G. dient zur Herst. blaustichiger Rottone auf Baumwolle 
u. Kunstseide u. kommt auch fiir den direkten Druck auf diesen Fasem in Betracht.
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Unter bes. VorsiehtsmaBregeln wird der Farbstoff auch fiir den Buntbleiehartikel emp- 
fohlen. Auf unerschwerter Naturseide liefert er abkoehechte Tóne. Neue iitzbare 
Setacylfarbstoffe sind Setacyldireklgelb 5 0  supra, 3 G supra u. R N  supra, Setacyl- 
direklscharlach 2 GN supra, -direktrot B  supra, -direktnióleU 2 R  supra u. -direktalzblau
2 R  supra u. G supra. Bes. hervorgehoben werden beim Setacyldirektatzblau G supra 
der griinstichige Ton u. die sehr gute Abendfarbe, beim Setacyldirektgelb 5 G supra 
tler reine, leuchtende Farbton u. die sehr gute Lichtechtheit. Erioćhromblau B L  ist 
sehr lichtceht, es kann auch fiir den Vigoureuxdruck Verwendung finden, bes. emp- 
fohlcn wird cs ais Aufsatz auf vorgekiipte oder mit Indigo vorgeblautc Wolle. Kartcn 
der Firma zeigen die licktcehtesten Diphenylecht-, Diphenylehlor- u. Formaleeht- 
farbstoffe sowie moderno Fnrbtone auf Wollstiick. (Mh. Seide Kunstsoide 41. 524— 26. 
Dez. 1936.) S u v ern .

—, Neue Farbstoffe, chemischc Praparate. und Muslerkarlen. Siriuslichtgriin GT 
der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-Ge s . gibt gangbare gedeckte Griintóno von guter 
Lichtechtheit, es kann auch fiir dunklere Griin- u. 01ivtone verwendet werden u. hat 
bei sehr guten fiirber. Eigg. eine fiir substantive Farbstoffe bemerkenswert gute W.-, 
Wasch- u. Schweifiechtheit. Es farbt Mischgewebe aus Baumwolle u. Yiscososeide 
gut fasergleich u. liiflt auch Acetatseide in kleineren Effekten geniigend rein. (Melliand 
Textilbcr. 17. 960. Dez. 1936.) Su y e r n .

— , Neue Farbstoffe, chemische Praparate und Muslerkarten. RapidogenmarineblauR 
der I. G. F a r b e n in d u s t r i e  A kt.-G es. gibt rotstiehige Marineblautone von guten 
Eohtheitseigenschafton. Indanthrenorange R R  Pulver fein fiir Farbung gibt vorzuglich 
lichtechto Farbungen, die auch in hellen Tonen fiir Vorhang- u. Dekorationsstoffe 
vorwendet werden konnen. Auch fiir ausge sprochene Waschartikel ist der Farbstoff 
wertvoll, er kaim ferner fur die App.- u. Stiickfarberei u. nach dem Pigment-Klotzverf. 
benutzt werden. Neue Suprafixmarken sind Indanthrenbrillanlrosa R  Suprafiz Pulver 
u. Algolorange F R  Suprafiz Pvlver. Die hochdispersen Pulver konnen unmittelbar 
oder nach vorherigem Anteigen mit W. in den Stammansatz oder die Verdickung 
cingeriihrt werden, man druckt nach dem K 2C03-Rongalitverf. ohne Yorred. u. erzielt 
glattc stippenfreie Dmcke mit den Echtheitseigg. der alteren Marken. Neue Marken 
sind ferner Indanthrenbnllantorange R K N  Pulver fein fiir Druck, Indanthrenrot F B B  
Pulver fein  fiir Druck, Indanthrenmarineblau GN Pulver fein fiir Druck u. Indanthren- 
blaugrun FFB  Puluer fein  fiir Druck. Indanthrenrot FBB Pulver fein fiir Druck u. 
Indanthrenbrillantorange RKN Pulver fein fiir Druck zeichnen sich durch bessere 
Haltbarkeit der Drucke vor dem Dampfen u. gesteigerte Fixiergeschwindigkeit aus, 
auch bei der Marineblaumarke ist die Fixiergeschwindigkeit verbessert. Siriuslichtgriin 
GGL h a t bei guten Allg.-Echtheiten, bes. auch in helleren Farbungen, gute Licht
echtheit, hervorgehoben wird das giinstige farber. Verh. des Farbstoffe, das die Vcr- 
wendung fiir Kombinationsfarbungen ermoglicht. Mischgewebe aus Baumwolle u. 
Yiscososeide worden gut fasergleich gefarbt, kleine Acetatseideeffekte bleiben geniigend 
rein. Indanthrendruckrotviolett R R N  Suprafiz Pulver liefert, nach dem fiir die Suprafix- 
marken angegebenen Verf. gedruckt, glatte stippenfreie Drucke u. ist sehr gut fixier- 
bar. (Melliand Textilber. 18- 120. Jan. 1937.) SuVERN.

A. Brussilowski und Je. Gorodetzkaja, Gemnnung von liclitbestdndigen Farb- 
lacken aus basischen Farbstoffen. Zur Erhohung der Lichtechtheit wurde Rhodamin 
an mit dem Athylester der Orthokieselsaure behandeltem Titansauregel adsorbiert. 
Dio Titansiiure wurde durch Ausfallen mit Soda, mehrtagigem Auswaschen u. Trocknen 
bei 45— 50° bereitet; feuchtes Pulyer. —  »Si(OC2//j;)4: Kp. 166°, D. 0,9676. —  Die Farb- 
lacke: Das Titansauregel wurde durch Durchleiten von A.-Dampf yom W. befreit 
u. dann mit Rhodaminlsg. behandelt; gleichzeitig wurde das wasserhaltige Titanhydr- 
oxyd mit den Rhodaminlsgg. behandelt. Die Farbstoffadsorption betrug beim wasser- 
haltigen Ti-Priip. 20—32°/0, beim mit A.-Dampf getrockneten 72—89%- Letztere 
werden viel intensiver gefarbt u. dic Lacke sind widerstandsfahiger gegen W. ais die 
wss. Praparate. A u Ber dcm wurde das Titansauregel mit Si(CaH5)4 vermischt u. bis 
zum nachsten Tage stehen gelassen. Der erhaltene voluminóseNd. wurde mit Rhodamin 
behandelt. Nach Glanz u. Nuance sind die mit Si(C2Hj;)4 behandclten Muster am 
intensivsten gefarbt. Starkste Farbung ergeben die mit „wss.“ Titansauregel u. Si(C2H5)4 
behandelten Proben. Die mit dem Ester behandełten Ti-Gele sind gleichmaBig ge
farbt, ohne Behandluiig mit Si(C2H5)4 ist die Farbung ungleichmiiBiger. Die mit 
Si(C2H 5)4 behandelten Ti-Gele ergeben wenig olbestundige Farblacke. Die Lielit-
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eohtheit der Farblaeko wird nur wenig gesteigert. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promy- 
schlennost organitscheskoi Chimii] 2■ 213— 15. Sept. 1936.) ScH O N FEL D .

Manfred Richter, Farbmessung auf genormler Orundlagc. Das durch Zusammen- 
arbeit zwisehen dem NormenausschuB der Deutschen Industrie u. der Deutsehen 
Lichttechn. Gesellsehaft entstandene Normblatt DIN  5033 „Messung u. Bewertung 
der Farben" unterscheidet zur Best. der FarbmaBzahlen zwisehen dem Spektra!-, 
•dem Gleichheits- u. dem Helligkcitsverf., setzt fiir nicht selbstlcuchtcnde Flachen 
Normalbeleuchtungen fest u. befaBt. sieh mit den Kennzahlen, durch die man den 
Farbeindruck besehreiben will. (Melliand Textilber. 17. 938—40. Dez. 1936.) Suv.

E. Herzog, Dic Bestirnmung ton Farbstoffcn auf der Faser. (Vgl. C. 1936. II. 186.) 
Berucksichtigt sind Abziehen u. Wiederauffiirben, Red.-Rkk., Farbrkk., die spektro
skop. Unters. u. die Analysenąuarzlampe. (Schweizer Arch. angow. Wiss. Techn. 2. 
263—65. Nov. 1936. Winterthur.) S u v e r n .

D. K. Donovan, Zuriickfuhrung ton Farbę a u f Schwarz und Weifl. Bau u. Arbeits- 
weise eines Spektrophotometors, des „Recording Pholoelectric Sptctrophotonieier" nach
A. C. H a r d y , kurz ,,Specter“ genannt. Ais Standard dient MgO. (Papor Ind. 18. 
663—64. Nov. 1936.) ______ F r i f .d e m a n n .

W illiam C. Black, Denver, Col., V. St. A., Farbige Muster wid Zeichcn werden in 
der Weise auf poróse Stoffe (I), z. B. ungelcimtes Papier oder Gewcbe, aufgebracht, daC 
man einen wasserloslichen Teerfarbstoff (II) in einem organ. Losungsm., z. B. Xylol, 
CCI.,, fein verteilt, worauf dic Fl. unter Vcrwendung oiner Schablone auf I  aufgestaubt 
oder aufgebiirstet wird. Die Farbstoffteilchen lagern sich in die Poren ein u. sind an der 
Oberflaehe nur ganz schwach sichtbar. Benetzt man nun eine oder beide Seiten des I  
mit W., so geht der II in Lsg. u. erzeugt auf beiden Seiten des I das der gewahlten 
Schablone entsproehende Muster. Durch Anwendung yerschiedener II u. mehrerer 
Schablonen kann man mehrfarbige Muster erzielen. (A. P. 2050 260 vom 30/4. 1935, 
ausg. 11/8. 1936.) S c h w e c h t e n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Harry Donald Mudford, 
Manchester, England, Bcliandlung ton Kunstseide. Mit TiO, mattiertc Kunstseide 
wird vor dem Farben m it Verbb. von W, Mo oder U, z. B. Na-Wolframat (I), -Molybdat, 
U-Nitrat, behandelt. Man behandelt sie z. B. 1/„ Stde. bei 85° in einer 3 (Teile) I  u.
1 HCOOH je 1000 W. enthaltenden Losung. Die Farbungen sind besser lichtbcstandig. 
(E. P. 455 642 vom 25/4. 1935, ausg. 19/11. 1936.) D o n l e .

John W. Leitch & Co., Ltd., Arthur Ernest Everest und James Arthur Wall- 
work, Huddersfield, England, Farben ton iicrischen Fasem, bes. von Wolle oder Seide 
oder Mischgeweben dieser Fasom mit naturlicher oder umgefallter Cellulose, dad. gek., 
daC man die Faser in einem Bade m it Lsgg. von Diazoniumverbb. u. Metallverbb. oder 
Metallsalzen, wie Cr-, Cu-, Ni- oder Co-Salzen, behandelt, dann spiilt u. trocknet. Man 
erhalt ahnliche Ergebnisse wie nach dem Hauptpatent. (E. P. 454 729 vom 16/5. 1935, 
ausg. 5/11.1936. Zus. zu E. P. 437 049 ; C. 1938. I. 1714.) S c h m a l z .

Milton Cohn, New York, V. St. A., Farben ton Sclmammen. Man bleicht dio 
feuchten Schwamme bei gewóhnlicher Temp. u. farbt dann unter Mitverwendung 
von NaCl zunachst bei gewóhnlicher, dann bei erhohter, jedoeh 50° nicht ubersteigender 
Temp. mit diazotierbaren Azofarbstoffen, z. B. Diazobrilliantgrun 3 G oder Diazo- 
echtviolett B. L., wiischt, entwickelt in ublieher Weise mit N aN 02 u. Schwofelsaure 
in 15 Minuten, wascht u. kuppelt mit den gebrauelilichen Entwicklern, wie /3-Naphthol 
oder Phenylmetliylpyrazolon in alkal. Lsg. Dann wird geseift, gespiilt u. an der Luft 
getrocknet. (A. P. 2 056166 vom 6/11. 1934, ausg. 6/10. 1936.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Arylamiden. 
(Vgl. Schwz. P. 181804; C. 1936. U . 2450.) Nachzutrageń ist, daB auf ahnliche Weise 
erhalten werden dio Arylamide aus 2-Toluidin, F. 164°, 4-Toluidin, F. 200°, 2-Anisidin, 
F. 192°, 4-Anisidin, F. 180°, 2-Phcnelidin, F. 160°, 2-Chloranilin, F. 165°, 4-Chlor- 
anilin, F. 230°, 2-Phenylaniltn, F. 153°, 4-Phenylanilin, F . 222°, 2-Phenoxyanilin, 
F. 168°, 2-Methyl-4-methoxyanilin, F. 177°, 2,4-Dimethylanilin, F. 202°, 2,5-Dimethyl- 
anUin, F. 167°, 2,5-Dimełhoxyanilin, F. 147°, 2-Methoxy-5-chloranilin, F. 178°, 2-Meth- 
oxy-5-nitroanilin, F. 236°, 2-Meihyl-5-chloranilin, F. 181°, 3-Chlor-4-methoxyanilin, 
F. 186°, 2-Naphthylamin, F. 200°, 2-Methyl-l-naphthylamin, 2-Athoxy-l-naphthylamin, 
F. 182°, 5-Methoxy-l-naphthylamin, F. 212°, 7-Meihoxy-l-naphthylamin, F. 199°,
1,5-Diaminonaphthalin, F. iiber 310°, 4-Aminodiphenyl, F. 222°, 3,3'-Dimethyl-4,4'-di- 
aminodiphenyl, 1-Aminopyran, F. 249—250°, Aminochrysen, F. 236°, 2-Aminocarbazol,
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F. 284—285°, 2-Aminodiphenylcnoxi/d, F . 241° u. 2,7-Diaminotliplienylenoxyd, F. iiber 
310°. (It. P. 325 620 vom 30/11. 1934. D . Prior. 8/12. 1933.) D o n a t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, ubert. von: Wilfred Archibald 
Sexton, Blackley, England, Hydrochinonverbindungcn. Man setzt Alkalisalze des 
Hydrochinons (I) m it fi-Chlorathylathyldther (II) um, nitriert das Prod. u. red. die 
Nitroverb. zur Aminoverb., dic aeyliert werden kann. Weiterhin kami man die Acyl- 
verb. erneut nitrieren, das Prod. zum Aminoacylaminohydrochinon-di-(alkoxyatliyl)- 
iither reduzieren. — Z. B. aus dem Na-Salz von I u. II bei 48-std. Sieden HydrocMnon- 
di-([i-dthoxyaihyl)-dt!ier, F. 34—35°, Ivp.25 210—212°; hieraus durch Nitrieren dunkles
01, das mit Fe u. HC1 Aminohydrochinondi-(ft-d!hoxydthyl)-dthcr, F. 40°, K p .12 234° 
liefert. Mit Benzoylchlorid die licnzoyherb., F. 00—61°, aus dieser durch Nitrierung 
die Niiroverb., F. 115°. Durch Red. mit Fe u. HC1 2-Amino-5-benzoylaviiiwhyd.ro- 
chinondi-{p-dtJioxydłhyl)-ather, F. 115°. — Farbsloffzwischenproduktc. (A. P. 2 056 299 
yom 19/3. 1934, ausg. 6/10. 1936. E. Prior. 27/3. 1933.) DONLE.

I. G. Farbenindustrie Akt. -Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: August Modersohn, 
Kóln-Mulheim), Herstellung von Abkommlingen von Bcnzylphenylsulfonoxycarbonsdurcn. 
Man nitriert Verbb., bei denen ein durch Halogen oder Alkyl substituiorter Bzl.-Ring 
durch eine —CII2—S 02-Briieko mit einem Bzl.-Ring verbunden ist, der eine OH- u. 
eine C 02H-Gruppe in o-Stellung zueinandcr enthalt. Die Nitro verbb. werden gegcbenen- 
falls reduziert. Z. B. lóst man 233 g i-Clilorbenzyl-i'-oxyphenylsulfon-5' -carbonsdure 
(erhiiltlich aus p-Chlorbenzylchlorid u. Salicylsulfinsaure) in 1500 g H 2SO.,-Monohydrat, 
laBt 115 g 39,4°/0ig. Nitriersaure bei 0° zutropfen u. riihrt noch einige Stdn. bei 20“. 
Man erhalt 3-Nitro-4-chlorbcnzyl-4'-oxyphenylsitlfon-5'-carbonsdure (F. 252—253° unter 
Zers., losl. in Alkalien mit gelblieher Farbę). In gleicher Weise erhalt man durch 
Nitrierung von 2-Chlorbenzyl-4'-oxyphenylsulfon-5'-carbonsdure ein Prod. vom F. 270° 
(F. der entsprechenden Aminoverb. 238°), durch Nitrierung vou 4-Methylbcnzyl-d'-oxy- 
phcnylsulfon-5'-carbonsdure ein Prod. vom F. 265° (Zers.), durch Nitrierung von 2-Chlor- 
benzyl-3'-methyl-4'-oxyphcnylsulfon-5'-carbonsdure die 2-Chlor-5-nitrobenzyl-3'-melhyl-4'- 
oxyphenylsulfon-5'-carbonsdure vom F. 275—276° (F. der entsprechenden Aminoverb. 
251—252°), die beim Erhitzen mit N II0 unter Druck in dio 2-Amino-5-nitrobenzyl-3'• 
methyl-4'-oxyphenylsulfon-5'-carbonsdure (zers. sich oberhalb 260°) iiborgeht, durch 
Nitrierung von 4-Chlorbenzyl-3’-methyl-i'-oxypheniylsulfon-5'-carbonsdure ein Prod., das 
boi der Rod. eine Aminoverb. vom F. 242° liefert, sowie durch Nitrierung von 2-Chlor- 
benzyl-5'-methyl-2'-oxyphenylsuljon-3'-carbonsdure ein Prod. vom F. 208°. Die Verbb. 
dicnen zur Herst. von Farbsioffen. (D. R. P. 634 331 KI. 12q vom 28/2. 1935, ausg. 
27/8. 1936. F. P. 802 444 vom 27/2. 1936, ausg. 4/9. 1936. D. Prior. 27/2. 1935.) Nouv.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Aminoazaphtnnnlhrenc. Verbb.
der Formel X—N < ^ ‘, worin R! =  H, Alkyl, Aralkyl, Cycloalkyl, Aryl oder eine
lietcrocyel. Gruppe, Ra =  H, OH, NH2, Alkyl, Aralkyl, Cycloalkyl, Aryl oder eine
heterocyel. Gruppe ist oder wor i n— ein heterocycl. Ringsyst. u. X  ein roaktions-
fiiliiges H-Atom bedeutot, laBt man auf Oxyverbb. eines Mono- oder Diazaphenanthrens 
einwirken, vorteilhaft in Ggw. von W. odor einem anderen Verdiinnungsmittel. Die 
erhaltehen Verbb. sind teils Farbstoffe, teils dienen sie zur Herst. von Farbstoffen u. 
Heilmitteln. — 9-Oxy-4-azaphenanthren (I) (darstellbar durch Verschm. der aus Napli- 
thionsauro u. Glyeerin nach S kkaup ent,standenen Sulfonsauro mit Alkali bei 260°) 
erhitzt man mit 20%ig- wss. NH3 12 Stdn. auf 220—230°, man erhalt 9-Amino-4-aza- 
phenanthren, das durch Losen in HC1, Kochen mit Tierkohle, Filtrieren u. Fallen mit 
NaOH gereinigt werden kann; es bildet sehwach grunlicho Nadeln aus Monoehlorbcnzol,
F . 118°. An Stello von I kann man auch seine Halogensubstitutionsprodd., Sulfon- 
siiuren. Nitro- oder Alkyl- u. Aralkylderiw., Carbonsauren, ihre Ester oder Amidę 
verwenden. — 10-0xy-4~azaphenanthren (II) (darstellbar aus l-Aminonaphthalin-3-sul- 
fonsaure u. Glyeerin nach S k u a u i * u. Verschm. der Sulfonsaure mit Alkali) gibt beim 
Erhitzen mit 20%ig- wss. NHa 10-Amino-4-azaphenanthren, Krystalle aus Monochlor- 
benzol, F. 146°. In iihnlieher Weise erhalt man aus 3-Methyl-10-oxy-4-azaplienanthrcn 
(darstellbar aus l-Aminonaphthalin-3-sulfonsśiure u. Crotonaldehyd in Ggw. von HjiSO.! 
u. Versehm. der Sulfonsaure mit Alkali) oder aus 10-Oxy-4-azaphenanthren-3-carbonsdurc 
(darstellbar durch Oxydation der entsprechenden 3-Methylverb. mit KMn04) das 
3-Methyl-10-amino-4-azaphenavthren u. 10-Amino-4-azaphenanthren-3-carbonsdure. —
8-Oxy-4-azaphcnanlhren (IT) (darstellbar aus l-Aminonaphthalin-5-sulfonsaure u. Gly-
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ccriii u. Yerschm. dor Sulfonsaure mit Alkalien) entsteht durch Erhitzen mit 20%ig. 
NH3 S-Amino-d-azaphenajithren, das Sulfat błldet groCe gelbe Krystalle. — 7-Oxy-4- 
azaphcnanthren (III) (darstellbar aus l-Aminonaphthalin-6-sulfonsaure u. Glycerin u. 
Vcrschm. der Sulfonsaure mit Alkalien) gibt boim Erhitzen mit 20%ig- NH, 7-Amino-4- 
azaphenanihren, braune Blattehen, das Hydrochlorid bildet gelbe Krystalle. In  ahn- 
licher Weise erbiilt man aus 4-Azaphcnantliren-7,10-oxysidfonsaurc (darstellbar durch 
Yerschm. von 4-Azaphenanthren-7,10-disulfotisdurc mit Alkali) die entsprechende 4-Aza- 
plimanthrcnaininosulfonsaure. — 7-Oxy-l-azaphenanthren (darstellbar aus 2-Amino- 
naphthalin-6-sulfonsaure u. Glycerin u. Verschm. der Sulfonsaure mit Alkali) gibt beim 
Erhitzen mit 20%ig- wss. NH3 7-Amino-l-azaphenanthren, weiBe, glanzende Blattehen, 
das Hydrofluorid bildet gelbe Nadeln. — 7-Oxy-2-mdhyl-l-azaphe.nanUircn (darstellbar 
aus 2-Aminonaphthalin-6-sulfonsauro u. Crotonaldehyd in Ggw. von H 2SO., u. Vcrschm. 
der Sulfonsaure mit Alkali) gibt in analoger Weise 7-Amino-2-methyl-l-azaphe.nanthren. 
In  ahnlicher Weise kann man 3-, 5-, 0-, 9- oder 10-0xy-l-azaphmanihrene in die ont- 
sprechenden Aminovcrbb. uberfiihren. Aus Oxy-l-azaphenanthrencarbonsaurcn erhalt 
man die entsprechenden Amino-l-azaphenanlhrcncarbonsduren. 3-Oxy-l-azaphcnanthrcn 
erhalt man durch Bchandeln von 1-Azaphenanlhrcnhydrobromid mit Br im geschlosscnen 
Kessel u. Ersatz des Br durch OH durch Beliandcln mit Alkalien. Die 5-, 6'-, 9- u. 
10-0xy-l-azaphcnanthrcne erhalt man aus den entsprechenden 2-Aminonaphthalinsulfon- 
sauren nach S k r a u p  u .  Verschm. der Sulfonsauren mit Alkalien. Die Carbonsiiuren 
erhalt man durch Einw. von C02 auf die Alkalisalze der Oxy-l-azaphenanthrenz. — 
10-0xy-l,5-diazaphenanthren (darstellbar aus l,3-Diaminobcnzol-4-sulfonsaure naeh 
S k e a u p  u .  Ersatz der S 03H durch OH) gibt mit wss. NH3 10-Amino-l,5-diazaphen- 
anthren, F. 146—148°). — !>,10-Dioxy-4~azaph<inantliren (darstellbar aus 1-Aminonaph- 
thalin-3,8-disulfonsaure u. Glycerin u. Vorsehm. der Disulfonsaure mit Alkali) gibt 
mit 20°/0ig. wss. NH3 bei 220—230° 5,10-Diamino-4-azaphenanthren, das Sulfat bildet 
gelbrote Krystalle. Aus 3,5,10-Trioxy-4-azaphenanthren (darstellbar aus 4-Azaphen- 
anthren-5,10-disulfonsaure durch Verschm. mit Alkali uuter IDinlciten von Luft) erhalt 
man in analoger Weise 3,5,10-Tńamino-4-azaphcnanthren. — I erhitzt man 5 Stdn. 
mit Hydrazinhydr&t 90%’g auf 150°, wasclit dic entstendene Verb. mit verd. NaOH 
zum Entfernen der unveranderten Hydroxj'lverb. u. dann neutral mit Wasser. Aus 
der Lsg. in HC1 erhalt man das goldgelbe Hydrochlorid des 9-Hydrazhw-4-uzaphen- 
anllirens, mit NaOH erhalt man die freie Base. Mit PhenyJhydrazin erhalt man /1-Phcnyl-
9-hydrazino-4-azaphenanthren. Aus I I  u. Hydruzinhydrat erhalt man das Hydrochlorid 
des 10-Hydrazino-4-azaphenanthrens, rotgelbe Nadeln. In analoger Weise erhalt man 
aus 8-Oxy-4-azaphenanthren das Hydrochlorid des 8-Hydrazino-3-azaphenan(hrens. Aus
I I  u. Hydroxylaminhydrochlorid erhalt man bei G-std. Erhitzen in W. auf 150—155° 
das Hydrochlorid des 10-Hydroxylamin-4-azaphenanthrcn, gelbe Nadeln. Durch Erhitzen 
yon I  mit Benzylamin erhalt man 9-Benzylamino-4-azaphenianthren, das ein gelbrotes 
Hydrochlorid bildet. Ahnlicbe Verbb. erhalt man mit Athylamin, Dimethylamin, Phenyl- 
athylamin, Dodecylamin, Octodeeylamin, Octodecenylamin oder ro-Aminomethylnaph- 
thalin. Aus I  u. Cyclohexylamin entsteht 9-Cydohexylamino-4-azaphcnunihren, das ein 
gelbrotes Hydrochlorid bildet. Ahnliche Verbb. erhalt man aus den Halogen-. Alkyl- 
oder Arylsubstitutionsprodd. des Cyclohexylamins oder des I. Aus I I  u. Anilin  ent
steht 10-Phenylamino-4-azaphenanthren, Krystalle aus Monoehlorbenzol, F. 146—147°. 
Ahnliche Verbb. erhalt man m it den Toluidinen, Xylidinen, Aminobenzoesauren, Amino- 
naphtliainen, Aminoanthracenen, Aminophenanthren, Aminopyrene, Aminochrysene 
oder Aminoperylenc oder ihre Substitutionsprodd. Aus I I I  u. 8-Aminochinolin entsteht
7-(8-Chinolinyl)-amino-4-azaphenarithrcn, gelbe Krystalle. An Stelle von I II  kann man
5-, G-, 9- oder 10-Oxy-4-azaphenanthrcne oder Oxy-2-, -3-, -9- oder -10-azaphenanthrem 
benutzen. Die Oxy-2-azaphenanthrene erhalt man durch katalyt. Red. yon co-Cyan-2- 
methylnaphthalin, Bchandeln des co-Amino-2-athylnaplithalins mit CH20  oder HC02H. 
Sulfonieren des 2-Azaphenanlhrens mit Oleum u. Verschm. der Sulfonsaure mit KOH. 
In  ahnlicher Weise kann man Oxy-3-azaphenanthrene aus co-Cyan-l-methylnaphthalin 
gewinnen. Aus I  u. 5-Amino-l,9-anlhrapyrimidin erhalt man durch Kochen in Nitro- 
benzol u. K-Acetat einen Baumwolle aus braunvioletter Kiipc lila farbenden Farbstoff, 
violette Nadeln. Mit 1-Amiiwanthrachinon entsteht ein rosafarbender Kupenfarbstoff.
l,3-Dioxy-4-azaphcnanthren (darstellbar durch Erhitzen yon 1-Aminonaphthalin, Malon- 
saureester u. Nitrobenzol) gibt beim 48-std. Erhitzen mit 20%ig. wss. NH3 u. 30%'g- 
wss. Lsg. yon (NH4)2S 03 im Silberautoklaven auf 150—155° wahrscheinlicli l-Amino-3- 
oxy-4-azaphmanłhren, Krystalle aus Eisessig, F. 324°. In  ahnlicher Weise erhalt man



aus Oxy-3-azaphetianłhren (darstcllbar duroh Sulfonieren von 3-Azaphenanthren u. 
Vorschm. der Sulfonsaure mit Alkali) ein Amino-3-azaphenanthren. IV gibt bei 15-std. 
Erhitzcn mit 20%'g- ''yss- NH3 u. techn. Bisulfitlauge im gesclilossenen GefaB auf 220 
bis 230° 8-Amino-4-azaphenanthren, strohgelbe Krystalle aus CH3OH, F. 192°, es kann 
durch Dest. gereinigt werden. — Brm)i-S-oxy-4-azaphenanłhre.n (darstellbar aus 8-Oxy-4- 
azapkemnthren u. Br in Eisessig) gibt beim Erhitzcn mit 5%>g- wss. NH3 im geschlos- 
senen GefaC auf 260—270° Brom-8-amino-4-azaphenanthren. — 8-Oxy-1 -azaphcnanthren-
7-carbonsaurc (darstellbar aus IV u. C02 unter Druck) gibt mit wss. NH3 unter Druck
8-Amino-4-azaphenanthren-7-carbonsdure. In  ahnlicher Weise erhalt man aus 8-Oxy-4-
azaphenanthren-7-carbonsauredmid oder -anilid 8-Amino-4-azaphenanihren-7-carbonsdure- 
amid oder -anilid. III gibt mit 200/Oig. wss. NH3 u. techn. NaHS03-Lauge 7-Amino-4- 
azaphenanthrcn, gelbes Pulver, das dureh Dest. oder Kryst. aus Monochlorbenzol ge
reinigt werden kann. Aus 6-Oxy-4-azaphenanthrcn, wss. ŃH3 u. techn. N aH S03-Laugo 
entsteht 6-Amino-4-azaphenanthrcn, blaBgelbes Pulver, das dureh Dest. oder Kryst. 
aus Monochlorbenzol gereinigt werden kann. (E. P. 451 932 vom 10/1. 1935, ausg. 
10/9. 1936. F . P. 796 401 vom 14/10. 1935, ausg. 7/4. 1936. D. Prior. 16/10.
1934.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Monokelonc der Pyren- 
reihc. Man erhalt Monoketone der Pyrenreihe, wenn man auf Pyren (I) mindestens 

1 Mol einer Carbonsaure, die die nebenst. Gruppe enthalt, in Ggw. 
F R IE D E L  - C r a f t s s c Iic t  Katalysatoren u. Losungsmittel einwirlcen laBt. 
Solcho Carbonsauren sind z. B. Benzoesiiure, lialogenierte Benzoesauren, 
Toluolcarbonsdurcn, a- u. fl-Naphthoasauren, Zimlsauren, Pyridincarbon - 
sauren, Acrylsduren u. dgl. Sie werden zweckmaBig in Form ihrcr 
Halogenide angewandt. Die Verf.-Prodd. sind Zwischenprodd. fiir die 

Herst. von Kiipenfarbstoffen u. fiir andere Umsetzungen. — Z. B. werden 10 I, in 100 Bzl. 
gel., mit 9,1 Benzoylchlorid u. 7 AlCl3 5 Stdn. bei 20° geriihrt. Dann wird das Gemiseh 
mit W.-Dampf destilliert. Aus dem Ruckstand erhalt man aus Eisessig in 80%ig, 
Ausbeute reines Monobenzoylpyren. — Analog erhalt man p-Brombenzoylpyren,
1-a-Naphlhoylpyren, p-Toluylpyren u. Monocinnamoylpyren. (F. P. 803 192 vom 25/1. 
1936, ausg. 24/9. 1936. Schwz. Prior. 4/2. 1935.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiipenfarbstoffe. Auf Deka- 
cyclen (I) liiBt man S u. Halogen in HC1S03 einwirken. — In  HC1S03 tragt man unter 
Kiihlen auf 15—20° I  u. S2C12 ein, nach 3 Stdn. erhóht man auf 50° u. halt 4—5 Stdn. 
bei dieser Temp. Nach dem Erkalten gieBt man die M. auf Eis, saugt ab, wascht mit 
W. u. kocht 2 Stdn. mit wss. Na,S unter RiickfluB. Der in Lsg. gegangene Teil farbt 
Baumwolle kupferbraun; der unl. Teil farbt Baumwolle aus der Hydrosulfitkupe orange. 
(F. P. 799 356 vom 17/12. 1935, ausg. 11/6.1936. D. Prior 12/1. 1935.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstdlung von 
Kupenfarbstoffprdparaten, dad. gek., daB man ein Gemiseh aus der wss. Pasto eines 
wasserunl. Kupenfarbstoffs, der Lsg. eines wasserlóslichen Salzes eines Naphthalin- 
sulfonsaure-Formaldehyd-Kondensationsprod. u. Dextrinlsg. trocknet u. die M. 
mahlt. — Das Pigmentfarbstoffpulver (I) dient zum Farben von Papier. Man bringt 
z. B. 10 g I  in einen Papierbrei aus 1000 g gobleichtem Sulfitzellstoffbrei, 20 Teilen 
Harzseife u. 25 g Al-Sulfat ein. (E. P. 451 419 vom 5/2. 1935, ausg. 3/9. 1936. A. Prior. 
2/5. 1934.) S c h m a l z .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Wilfred 
M. Murch, Hamburg, und Frances M. Higgins, Buffalo, N. Y., V. St. A., Farbsloff- 
praparale, insbesondere Kiipenfarbstoffprdparate, bestehend aus losl. Abbauprodd. der 
Starkę, wie Dextrin, losl. Starkę, Alkalistarke, einem Netzmittel aus der Gruppe der 
Naphthalinsulfonsauren, dereń Alkylderiw. u. Aldehydkondensationsprodd. u. dem 
Farbstoff. — Die Bestandteile werden mit W. gemischt, dann bei gewohnlicher Temp. 
getrocknct u. zu Pulver gemahlen. Besonders geeignet sind Anthrachinonkupenfarb- 
stoffe. — Die Pulver sind bestandig u. benetzen sich schnell mit Wasser. (A. P.
2 058 489 vom 16/6. 1930, ausg. 27/10. 1936.) S c h m a l z .

Dusseldorf Chemical Co., ubert. von: W iley Paul Boleń, Savannah, Ga., 
V. St. A., Kiipen- und Schwefelfarbstoffpraparate, bestehend aus dem Gemiseh des un- 
rcd. Farbstoffs mit Invertzucker in einer Menge, die beim Auflósen des Prap. in W. in 
Ggw. von Alkali zur Red. des Farbstoffs zur losl. Leukoyerb. ausreicht. (A. P. 2 057 668 
T om  16/5. 1934, ausg. 20/10. 1936.) S c h m a l z .
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XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Venceslao Rizzini, Die Giftigkeit ton Ausgdngamaterialien in der Industrie der 

Farben, Fimisse, Anstriche und Lacke. Sammelbericht uber giftige Farbpigmeute u. 
Farbstofftrager. (Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vernici 16. 94—96. 105—08. 
1936.) G r i m m e .

M. Feise, Ober den Einflufi der Herstellungsweise ton Zinkozyd (Zinkwei/3) auf 
seine physikalischen Eigenschaften und die dadurch bedinglen Anwendungsmdglichkeilen. 
Die Eigg. der durch Fallung, bes. aus bas. Zinksalzen gewonnenen Zinkoxyde sind 
weitgehend abhangig von der Art der Zinklauge, Fallungsweise, WaschprozeB, Trock- 
nungsvorgang (in Vakuumtrocknern) u. anschlieBender Gliihung (im Drehrohrofen). 
Bestimmte Fallungszinkoxyde zeigen in 01 anormales Trocknen (groBere Menge flttch- 
tiger Abbauprodd. u. rasches Gelatinieren des Films). Es wurde beobachtet, daB ein 
mit Leinól u. Fallungszinkoxyd hergestellter Anstrich einen ahnlichen Trocknungs- 
verlauf zeigt wie ein solcher mit Holzól u. pyrogenem ZinkwciB. Je nach der Herst.- 
Weise lassen sich transparente u. deckfahigc Fiillungszinkoxyde gewinnen, die samt- 
lich die Filmbldg. beschleunigen. (Chemiker-Ztg. 60. 1023—26. 16/12. 1936.) S c h e i f .

F. Pupil, Studien an Zinkwei/3 in Olanreibung. (Rech. et Invent. 17. 226—39. 
Okt./Nov. 1936.) S c h e i f e l e .

Erich Stock, Versuclte mit gcblasenem Leinol. Verss. an Lacken mit Kalk- 
harz, Harzester, Albertol 111L u. Kopalester u. Leinol, Leinolstandól, Holzol, 
Bisolin u. Gemischen dieser Ole. Festgestellt wurden Farbzahl, SZ., Trockenfahigkeit 
u. Glanz, Hauchfreiheit, Hartę, W.-, Saure- u. Sodafestigkeit. Ober die Bewittcrungs- 
priifung wird spater berichtet. (Farben-Ztg. 41. 1259—60. 1283—84. 26/12. 1936. 
Krefeld.) W lL B O R N .

J. Bontenbal, Oiticicaól. Kurzer Literaturuberblick iiber die Frage des Ersatzes 
yon Holzol durch Oiticicaól. (Chem. Weekbl. 33. 717—18. Rotterdam. 28/11. 
1936.) S c h e i f e l e .

Erich Stock, Versuche mit dem neuen Oiticicaól. (Vgl. hierzu C. 1937. I. 202.)
(Paint Technol. 1. 395—96. Nov. 1936.) S c h e i f e l e .

Schultze, Chlorkautschukfarben. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 2841. 4619.) (Paint
Technol. 1. 353—54. Okt. 1936.) SCHEIFELE.

Giorgio Balbi, Nochnml iiber die Verwendung ton Traubenkemdl bei der Her- 
slellung ton Fimissen und Farben. (Vgl. C. 1936. H. 1254.) Schrifttumsbericht, aus 
welchem sich ergibt, daB sich Traubenkernól gut ais Verschnittól fiir andere trocknende 
Ole eignet. (Vemici 12. 357. Sept. 1936.) G r i m m e .

W. Ludwig, Ober die Pigmentierung ton Bilumenanstrichstoffen. Anzuwenden 
sind nur stark farbende Pigmente, wie,Chromox'ydgrun, Eisenoxydc u. Titandioxyd. 
Vorteile der Aluminiumbronze-Bitumenfarben. (Farben-Ztg. 41. 1282. 26/12.
1936.) W lL B O R N .

B. L. Wehmhoff, Chemie im Druckgewerbe. Mitwirkung des Chemikers bei Herst. 
der Drucktypen, Druckplatten, der Halbtone, bei der Anpassung von Druckfarbe u. 
Papiersorte usw. (Ind. Engng. Chem., News Edit. 14. 417—18. 20/10. 1936.) S c h e i f .

A. Foulon, Fortschritle auf dem Gebiete der Nilrocelluloselacke. Besprechung 
einiger neuer Patente. (Nitrocellulose 7- 199—200. Nov. 1936.) W lLB O R N.

A. Jones, Runzel- oder Krystallacke. AuBer den Runzellacken auf der Grund- 
lage von Holzol, Harzen u. Bitumen werden fiir helle Tóne neuerdings Alkydharz- 
Runzellacke verwendet. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 6 . 382—84. 
Dez. 1936.) S c h e i f e l e .

Robert I. Wray und A. R. van Vorst, Feuchtigkeitsdurchldssigkeit von Lack- 
filmen. Nitrocellulose- u. Vinylharzlackfilme zeigen Abnahme der W.-Dampf- 
Durchlassigkeit beim Altern. (Ind. Engng. Chem. 28. 1268—69. Nov. 1936. New 
Kensington, Pa.) W lL B O R N .

Charles Bogiń und Herbert L. Wampner, Maleinsaure zur Verhindenmg des 
Eindickens ton zinkoxydhaltigen Lackfarben. (Vgl. C. 1937. I. 202.) An einer Reihe 
von Verss. wird gezeigt, daB bei Nitrolacken m it Zinkoxyd u. sauren Alkydharzen 
die eindickungsYerhindernde Wrkg. der Maleinsaure beachtlich ist. Wahrend bei 
Klarlacken sich ein Ausschwitzen der in hóheren Konzz. vorhandenen Maleinsaure
— meist in Form eines leicht entfembaren Hauches — aus dem Film zeigt, ist diese 
Erscheinung bei Lackfarben geringer. Die W.-Festigkeit der Nitrolacke wird durch 
den Maleinsaurezusatz im allgemeinen nicht ungiinstig beeinfluBt. In  Alkydharz-



laoken ist dic eindickungsverhmafirnde Wrkg. dor Maleinsauro wegen ihrer gcringen 
Losliohkeit in KW-stoffen geringer. (Amer. Paint J. 21. Nr. 2. 16—20. 54—60. 19/10. 
1936. Terre Haut, Ind., Nordamerika.) W i l b o r n .

Ir. S. L. Langedijk, Losungs- und Verdunnwngsmittd fiir  Cellułoselacke. Priifung 
der Celluloselacklosungsmittel auf Losefahigkeit, Verdunstungszeit, Anlaufwider- 
stand. Analyse von Losungsmittelgemischen. (Verfkroniek 9. 325—30. Nov. 
1936.) SCHEIFELE.

J. Góbel, Losungs- utul VerdiinnungsiniUel fiir Olfarben und Ollacke. Terpentinól 
u. Petroleumderiw. u. dereń Priifung. (Verfkroniek 9. 321—25. Nov. 1936.) SCHEIF.

A .F . Suter, Schellack. Zus. u. physikal. Eigg. Einw. derNaOCl-Bleichung. Wissen- 
schaftlich-techn. Fortschritte. Durch Entfernung von 33—35% A.-Lósl. crliiilt man 
ein harteres, hoher schm., wasserwiderstandsfahigeres, fast farbloses Harz; auch Ex- 
traktion m it Toluol wirkt giinstig, dooh wird hier der Farbstoff nicht entfernt. Hiirtung 
durch Sauren, vor allem aber duroh Harnstoff u. Thioharnstoff ist moglich. Das Problem 
des Weichmaehers ist noch nicht gelost, doch diirften die in Entw. begriffenen Schollack- 
deriw . ideale Wcichmacher darstellen. Die von GARDNER hergestellten, leider sehr 
dunklen Athyl- u. Methylester des Schellacks sind fiir Nitrolacke Harz u. Weichmacher 
zugleich; von B h a t t a c h a r y a  hergestellte gemisch te Schellack-Fettsaureglyeeride 
sind nicht nur fiir Nitrolacke, sondem auch fiir Ollacke anwendbar. (Oil Colour Trades J . 
90- 1502—07. Paint Teehnol. 1. 389—93. 1936.) W i l b o r n .

Eug. Mertens, L. Hellinckx und Ch. de Hoffmann, Die Ilydrierung des Congo- 
kopals. Bei der katalyt. Hydricrung von Kongokopal unter einem Druck von 100 kg/qcm 
bei 350—400° in Ggw. eines Ni-Quarzkatalysators werden olige Prodd. erhalten, dereń 
Hauptbestandteile unterhalb 200° sieden. Die JZZ. u. SZZ. dieser Prodd. sind niedrig. 
(Buli. Soc. chim. Belgiąue 45. 637—40. Okt. 1936. Liittich [Liege], Univ.) W . W O LFF.

— , Cumaronharz. Eigg. u. Verwendung. (Mod. Plasties 14. Nr. 2. 37. 105. Okt. 
1936.) W . W o l f f .

Richard Vieweg, Physikalische Anforderungen an Kunststoffe. UmriB iiber die 
Anforderungen bzgl. Festigkeit, Wiirmoverh., Quellung, GleichmiiBigkeit u. Poren- 
freiheit. (Angew. Chem. 49 . 893—95. 12/12. 1936. Darmstadt.) W. WOLFF.

Je. Wasserman und K. Rafalowitsch, HochchloHertes Naphllialin und Versuch 
seiner Anwendung zur Gewinnung von plastischen Massen. Die Chlorierung des Naph- 
thalins zu Halovax wurde in einem Eisenkessel mit Riihrwerk bei 100°, spiiter 130 
bis 150° in Ggw. von Eisenspiinen durchgefilhrt. Bei der Dest. bleiben 30—35% Halo- 
vaxpech zuriick. Reinnaphthalin ergab bei Chlorierung bis auf 100% Gewichtszunahme 
55—60°/o an Rcinprod. (der Theorie). Hierbei wurden 2 Fraktionen, Kp. 275—310°,
F. 85—90° (23,54%) u. Kp. 310—330°, F. 95—100° (35%) erhalten. Rohnaphthalin 
wird zwar energ. chloriert, aber dio Gesamtausbeute an heliom Prod. sinkt auf 45 bis 
50%, der F . um 5—10°. FeCl3 ist zwar ein guter Katalysator, die Rk. erlahmt aber 
in der Mitte der Chlorierung. Mit A1C13 ist dio Chlorierung stiirm. u. ungleichmiiBig. 
Bester Katalysator: 10—20% Eisonfeile. Feuelitigkeit stort die Chlorierung. Dio 
Best. der Chlorierungsstufe erfolgt am besten durch Best. der D. in H 2S04-Lsgg. ver- 
schicd- Dichte. Die Ausbeute an gereinigtem (dest.) Halovax hiingt von der Dest.- 
Meth. ab, welche am besten mit W.-Dampf ausgefuhrt wird (70—80% Ausbeute). 
Das Prod. ist eino gelbe, wachsahnliche Masse. Das niedrigchlorierte Prod. zeigt kry
stallin. S truktur; Prodd. mit iiber 4 Cl-Atomon sind plastisch. Hochchloriertes 
Halovax hat den F. bis 120°. Das Prod. liiBt sich nicht mit sauren Azofarbstoffen 
farben. Anwendbar sind orange u. rote ollosl. Farbstoffe, fur Blau Indulin u. Methylen- 
blau, fiir Gelb der Farbstoff aus diazotiertem Anilin u. Rcsorcin. Die Farbung er
folgt durch Lósen des Farbstoffes im geschm. Wachs. PreBmassen mit Talk, 
Kaolin u. dgl. haben glatte Oberflache, brechen aber beim Sturzen. Sie zeigen keine 
geniigende Starkę. Das Halovaxpech liefert festere Produkte. Die PreBmassen sind 
wasser- u. saurefestj u. lassen sich leicht polieren. (Ind. organ. Chem. [russ.: Pro- 
myschlennost organitscheskoi Chimii] 2. 200—03. Sept. 1936.) SCHÓNFELD.

W. H. Peacock und R. H. Kienle, Das Farben von Kunststoffen. Allgemeiner 
Uberblick. (Mod. Plasties 14. Nr. 2. 63—80. Okt. 1936. The Calco Chem. Co. 
Inc.) W . W O LFF.

Herbert W. Rowell, Die Technik des Pressens. Sammelbericht uber die Herst. 
von Formstiicken aus piast. Massen durch Pressung. (Materie piast. 3. 117—22. Juli/ 
Aug. 1936. Birmingham.) GRIMME.
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A. Gretłl, Prefiharz, der neue phenoplaslische Formstoff. Oberblick uber scino 
Eigg. (Kunststoffe 26 . 243—44. Dez. 1936, Wiesbadcn-Biebrich, Chom. Fabr. 
Dr. K. Albort.) W. W o lf f .

C. E. Reynolds, Bestimmung des FćirbetermSgens nach der Methode des konstanten 
Volumens. Best. des Misch- oder Farbevcrmógens von WeiBpigmenten durch Anreiben 
des WeiBpigmeńts mit Ultramarinblau-Schwerspat in Leinól zu Pas ten mit einem 
konstanten Olgeh. von 46 Vol.-%. (Amer. Ink Maker 14- >Tr. 11. 21. 39. Nov. 
1936.) S c h e i f e l e .

C. P. A. Kappelmeier, Dampfdestillation ais Hilfsmiltel bei der Lack- und Farben- 
analyse. Besehreibung u. Abb. einer Destilliervorrichtung. (Verfkroniek 9. 330—32. 
Nov. 1936.) S c h e i f e l e .

F. Tesson, Beitrag zum Studium der meclianischen Eigenschaften von Lack- und 
Farbenfilnien. Instrumente zur mechan. Filmpriifung. Anstrichfilme sind piast. 
Korpcr, dereń incchan. Eigg. durch die Dehnung allein nicht ausreichend charakte- 
risiert werden kónnen. Der Film muB vielmehr durch den Deformationstypus u. durch 
gewisse Konstanten gekennzeichnet werden. Dabei kann man im gegebenen Augcn- 
blick zwei verschiedene Anstrichfilme miteinander vergleichen oder die Entw. der 
mechan. Eigg. eines Filmmaterials in Abhiingigkeit von der Zeit untersuchen. (Rech. 
ct Invent. 17. 189—202. Aug./Scpt. 1936.) S c h e i f e l e .

C. Cannegieter, Die Analyse von Phthalatharzen. K r it ik  der Meth. von K a p p e l 
m e i e r  (C. 1936. I. 1327). — Stellungsnahme von Kappelmeier. (Verfkroniek 9. 
332—35. Zaandam. Nov. 1936.) S c h e i f e l e .

Al. St. Cocosinschi, Die Priifung von Oegenstdiułen auf Galalith oder Horn. Kocht 
man den zu prufenden Gegenstand, der gut zerkleinert sein muB, kurze Zeit mit etwa
2-n. H..SO.,, filtriert u. titriert das F iltrat sofort mit 0,1-n. KMnO,-Lsg., so yerbraucht 
Galalith ganz bedeutend melir KMn04 ais Horn. Wahrend keratinhaltige Stoffe 
hóchstens 3 ccm 0,1-n. KMnO., verbrauchen, benotigt Galalith 6—20 ccm. AuBordem 
zeigt sich im Filtrat yon Galalith Schaumen, nach dem Titrieren Teilchen von koagu- 
liertem EiweiB u. beim Titrieren Auftreten eines angenchmen esterartigen Gcruc.hs. 
(Z. analyt. Chem. 107. 197—99. 1936. Czernowitz [Cernftuti], Univ.) EC K STEIN .

R. Trśvy, Die Bestimmung der IIy(Iroxylgruppen (OH) in plastischen Massen. 
Nach einem Uberblick iiber dio Rkk., an denen sich dio OH-Gruppen beteiligen, werden 
Angaben uber die bekannten Methoden der Best. von SZ., VZ., OH-Zahl u. von freiem 
Phenol gemacht. (Rey. gen. Matiśres piast. 12. 283—85. 307—09. Okt. 1936.) W. Wo.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung ton Pigmenten. 
Sulfonsauren von Phthaloeyaninen werden gegebencnfalls in Ggw. von Schwermetall- 
salzen auf ublichen Substraten fisiert. Vgl. F. P. 798 068; C. 1936. II. 2022. (F. P. 
805143 vom 18/4. 1936, ausg. 12/11. 1936. D. Prior. 20/4. 1935.) N i t z e .

Glidden Co., Cleveland, O., iibert. von: James J. 0 ’Brien, Baltimore, Md.. 
V . St. A., Herstellung eines gelben Pigmentes. CdS04-Lsg. wird bei einem pH -W ert 
von 7—8,5 m it BaS-Lsg. gefallt. Durch Mitverwendung von ZnS04 kann der Farbton 
abgestuft werden. (A. P. 2 061 368 vom 14/8.1934, ausg. 17/11. 1936.) N i t z e .

Titan Co., Inc., V. St. A. (Erfinder: Benjamin Wilson Allan), Herstellung von 
Titanpigmenten. Ti-Verbb., wie Oxyde, Hydroxyde, Titanate werden in Ggw. eines zu 
Beginn dor Erhitzung noch nicht fliichtigen Fluorides calciniert. In der Mischung soli 
weniger F 2 vorhanden sein, ais 5%  der ais T i02 berechneten Ti-Verbb. entspricht. 
Geeigneto "Fluoride sind HF, Fluoride u. Oxyfluoride des Ti. Es kann auch in Ggw. 
von Mn-Salzen gearbeitet werden. (F. P. 805152 vom 13/3. 1936, ausg. 13/11. 1936. 
A. Prior. 15/3. 1935.) N i t z e .

Titan Co. Inc., V. St. A. (Erfinder: Bosquet und Allan), Herstellung reiner Titan- 
salzlosungen. Aus rohen Sulfatlsgg. fallt man mittels uniósł. Sulfate bildenden Erd- 
alkaliyerbb., z. B. CaC03, soviel H2S04, daB alles Ti in Lsg. bleibt, fallt darauf mittels 
saurebindender Stoffe, wie Alkaliverbb., lediglich Ti(OH)4 aus, wascht es u. lost es 
in Sauren, wie H2S04. Eine Reinigung mittels Erdalkalisulfiden kann in eine beliebige 
Verf.-Stufe cingeschaltet werden. (F. P. 805 353 vom 10/2.1936, ausg. 18/11.1936. 
A. Prior. 11/2. 1935.) N i t z e .

Titan Co., Inc., V. St. A. (Erfinder: Allan und Bosąuet), Herstellung ton Titan- 
rerbindungen. In Ti-Sulfatlsgg., die therm. hydrolysiert werden sollcn, halt man das 
Verhiiltnis zwisehen Sulfation u. T i02 auf ca. 0,6, falls weniger ais 160 g T i02 im Liter 
yorhanden sind, u. 0.4, wenn mehr ais 160 g TiO, im Liter yorliegen. Das Verh&ltnis
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von Sulfation u. TiO, wird durch Zusatz nicht hydrolysierbarer Sulfate eingestellt, 
z. B. Fc-, Mg-, Sn-, A1-, Na-, K- u. NH,-Sulfaten. Gleiehzeitig wird der „Aciditats- 
faktor“ zwisehen 20—70, yorzugsweise zwisehen 40—50°/0 gehalten. Die Hydrolyse 
erleiehternde Zusiitze kónnen angewendet werden. (F. P. 805 354 vom 10/2. 1936, 
ausg. 18/11.1936. A. Prior. 11/2.1935.) N i t z e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Friedrich Meidert), Frankfurt a. M., 
Herstellung gut Irocknender Wollfelt-Naphthenaltrockenstoffe, dad. gek., daB man die Um
setzung von Gemischen von Wollfett u. Naphthensaure (I) oder yon Wollfettsaure (II) 
u. I mit den Oxyden oder Hydroxyden der bekannten, zur Siccatiybldg. befuhigten 
Schwermetalle oder mit dereń Salzen von schwachen Sauren, wie Acetaten, Carbonaten, 
Boraten u. dgl., einzeln oder in Kombination, auf dem Schmelzwege vornimmt, Beispiel: 
750 (Teile) II  u. 250 I werden auf 100° erhitzt u. boi langsamer Temp.-Steigerung auf 
150° werden 260 Bleiglatte langsam zugesctzt. Man riihrt noch so lange, bis dio Schmelze 
ruhig flieBt. (D. R. P. 636760 KI. 22h vom 18/7. 1931, ausg. 14/10. 1936.) B r a u n s .

Charles C. Morrison, Great Neek, N. Y., V. St. A., Malerleinwmid fiir W.-Farben, 
bestehend aus einer mit Pappe yersteiften Papierbahn, dereń Vertiefungen mit einer 
M. aus Nitro- oder Acetylcellulose, Trikresylphosphat, einem Pigment (Kaolin, TiO,, 
,,Titanox“, Bimsstein, Si02 u. dgl.) u. einem das Haftvermogen erhohenden Harz 
ausgefiillt sind; dariiber befindet sich ein Celluloseesteranstrich mit wenig Harz. Die 
Farben lassen sich von diesor Unterlage mtihelos feucht abwischcn. (A. P. 2037 038 
vom 8/9. 1932, ausg. 14/4. 1936.) S a l z m a n n .

Heinrich Renk, Hamburg, Herstellung von farbabstofienden Amalgainstellen auf 
Bildtragern mit amalgamierbarer Oberflaehe, z. B . Metallen, dad. gek., daB man die Ober- 
flache einer mit einem Bild yersehenen Metallplatte an den nicht vom Bild bedeckten 
Stellen mit der gesatt. Lsg. eines Gemisches eines Hg-Salzes mit einem Salz eines anderen, 
amalgambildenden Metalles in einem organ. Losungsm. behandelt. Beispiel fiir eine 
solehe Lsg.: 10 (g) AgN03 u. 100 Hg(N03)2 werden zu Pulyer verrieben u. mit 21 
Glycerin verriihrt, bis eine gesatt. Lsg. entstanden ist. Der OberschuB des Pulvers wird 
abfiltriert. (Schwz. P. 185 434 vom 23/9. 1935, ausg. 1/10. 1936.) B r a u n s .

Louis S. Sanders, Cleyeland, Ohio, iibert. von: Maurice D. M clntosh, Marion, 
Kans., V. St. A., Herstellung von Kopiervorlagen fiir Strichatzungen. Auf eine Unterlage 
z. B. Papier, werden Rasterpunkte bzw. -linien mit zwei yerschied. farblosen Verbb., 
z. B. Hg- u. Pb-Verbb., aufgedruckt, worauf mit einer Entwicklerlsg. behandelt wird, 
die sich nur mit der Hg-Verb. umsetzt, u. mit einer solchen, die sich mit beiden Verbb. 
umsetzt. So werden z. B. die ersten Rasterpunkte mit einer Lsg. von HgN03 u. Glycerin 
gedruckt, dio zweiten mit Pb(NO?), in Lsg. mit Glycerin. Nach dem Trocknen wird 
mit HC1 behandelt, wodureh PbCl2 u. HgCl gebildet wird. Durch Behandlung mit
H ,S04 wird dann das PbCl2 in uniósł. PbS04 umgesetzt. Es kónnen auch farbige Verbb. 
gebildet werden, z. B. Pb- oder Hg-Chromat. (A. P. 2 038 516 vom 11/2. 1935, ausg. 
21/4. 1936.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., V ervielfaltigungsverfahren fur 
Bilder, Muster u. Schriften, darin bestehend, daB z. B. ein mit Gelatine oder Gummi 
arabicum yersehenes Papier, auf dem mittels eines Lackes aus 150 (Teilen) Nitro- 
cellulose, 90 Trikresylphosphat, 30 Ricinusól, 75 spirituslósl. Kunst- oder Naturharz, 
155 Pigment, 100 A., 200 Glykolmonomethylather u. 200 Glykolmonoathylather das 
Muster abgeformt ist, unter Druck von 20—25 a t bei 50—80° auf Holz oder Metali 
aufgebracht wird. (It. P. 291691 vom 20/8. 1930. D. Prior. 20/8. 1929.) S a l z m a n n .

John Maclaurin, Ware, Mass., V. St. A., Feststellen der Echtheit von Abziehdrucken 
und -papieren dureh Einverleiben einer ohem. Verb., die durch ein anderes Reagens 
leicht nachweisbar ist, in die Druckfarbe oder in die Abziehschicht, z. B. FeS04+  
K3Fe(CN)„. (E. P. 447 230 vom 4/6. 1935, ausg. 11/6. 1936.) . K i t t l e r .

Ń. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Kondensation von nicht 
gesdlligten oder aromatischen organischen Verbindungen, wie z. B. Spaltungs-KW-stoffen, 
in Ggsv. von Metallhalogeniden oder Metallen u. dgl., sowie Behandeln m it Sauerstoff.
— Beispiel: Man kondensiert 1 (Gewichtsteil) Butadien u. 3 Toluol bei 40° in Ggw. von
0,11 A1C13. Das entstandene Harz wird 45 Stdn. bei 170° mit Luft geblasen u. an- 
schlieBend 25 Min. mit 2 Leinól auf 280° erhitzt. Man gewinnt einen wasserbestandigen 
Lack. (F. P. 801839 vom 12/2. 1936, ausg. 19/8.1936. Holi. Prior. 16/2. 1935.) B r a u .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. yon: Erie W illiam Fawcett, 
Reginald Oswald Gibson und Michael W illcox Perrin, Northwieh, England, Poły- 
merisieręń trocknender Ole fiir Lackzwecke, durch Behandeln trocknender Ole oder Ol-



sauren oder Stoffe, die solehe enthalten, bei hoherer Temp., z. B . 280°, u. iiuBerst hohem 
Druck, jedenfalls iiber 500 at, z. B . 3—4  Stdn. bei 3000 at. (E. P. 452039 vom 15/2. 
1936, ausg. 10/9. 1936. P. P. 801 916 vom 15/2. 1936, ausg. 21/8. 1936. E. Priorr. 15/2. 
u. 8/7. 1935.) B r a u n s .

Resinox Corp., N. Y., iibert. von: Lloyd C. Swalleil, Terre Haute, Ind., V. St. A., 
Ólhurdacke, zum groCeren Teil bestehend aus Esterharz u. zum kleineren aus einem 
Kondensationsprod. einer Mischung von /J,/?-Bi3-[4-oxy-5-methylplienyl]-propan u. 
/?,/?-Bis-[oxy-5-methylphenyl]-propanaeeton mit 0,1—0,5 Mol HCHO auf 1 Mol 
ó-Kresol. Beispiel: Eine Mischung von 4 (Teilen) o-Kresol, 1 Aceton u. 0,2 konz. HC1 
wird 48—72 Stdn. auf 80—85° gehalten, dann wird der wss. Anteil entfernt, sowie der 
Riickstand gewaschen, neutralisiert u. bei 175° im Dampfstrom destilliert. Der Riick- 
stand wird dann bei 100° geschm. u. mit 8%  p-Formaldehyd u. 0,5% OxaIsaure 48 Stdn. 
auf dem Dampfbad u. schlieBlich iiber offenem Eeuer auf 200° erhitzt. Das Endprod. 
ist ein leicht gelbes Harz vom E. 131—132°, lósl. in Petroleum-KW-stoffen, Aceton, 
tróckncnden Olen usw. (A. P. 2 055 953 vom 20/10. 1933, ausg. 29/9. 1936.) B r a u n s .

Ges. fiir chemische Industrie in Basel, Schweiz, Herstellung gefdrbter Produkte 
aus Cellulosceslern, Natur- und Kunstharzen durch Erzeugen von komplexen Metallverbb. 
des Blauholzextraktes in diesen Produkten. Beispiel: Man mischt in einer Walzen- 
miihle 4 Stdn. lang 3 (Teile) einer Chronwerb. des Blauholzextraktes mit 8 Trikresyl- 
phosphat u. 2 Butylacetat u. schlieBlich fiigt man 90 eines liandelsiiblichen Nitrolackes 
hinzu u. vermahlt bis zur Gewinnung einer homogenen Dispersion. Das Anstrichmittel 
gibt einen schwarzblauen Uberzug auf Metali, Glas, Leder, Holz usw. (F. P. 803200 
vom 5/2. 1936, ausg. 24/9. 1936. Schwz. Prior. 4/2. 1935.) B r a u n s .

Du Pont Celiophane Co. Inc., Wilmington, Del., iibert. von: William
H. Cliarch, Buffalo, N. Y., Y. St. A., Cdluloscderivatniasse ais Anstrichmittel, enthaltend 
ein Cellulosederiv., das in Lósungsmitteln, wie Bzn. u. Toluol lósl. ist, wenn nicht mehr 
ais 10% eines Sauerstoff enthaltenden Lósungsm. zugemischt sind, ein Wachs u. ein allg. 
Losungsm., wio KW-stoff oder Chlor-KW-stoff, sowie Mischungen davon. (Can. P. 
356 880 vom 16/3. 1935, ausg. 31/3. 1936.) B r a u n s .

Elmer A. Daniels, Hinsdale, Lawrence A. Donovan und Arthur G. Rubovits. 
Chicago, 111., V. St. A., Nitrocelluloseuberzugsniasse mit chinesischem Holzol, das bei 
100—280° in Ggw. von wenig S geblason wurde. Beispiel: 1 (Teil) S wird mit 900 chines. 
Holzol in 20 Min. auf 280° erhitzt u. dann unter Unterbrechung der Warmezufuhr 3 Stdn. 
mit Luft geblasen bei einer Temp. von etwa 121°. Das Prod. ist mit gelóster Nitro- 
cellulose mischbar. (A. P. 2 056 832 vom 22/1. 1934, ausg. 6/10. 1936.) B r a u n s .

Bakelite Corporation, New York, V. St. A., Uberzugsmittd. 100 (Gewiehtsteile) 
Kresol, 200 01 u. 25 Hexamethylentetramin werden unter sclinellem Riihren auf 190 
bis 200° am RiickfluBkiihler erhitzt, um Kresolverluste zu vermeiden. Im  weiteren 
Yerlauf der Rk. verbindet sich das Hcxamethylentctramm sichtbar mit dem Kresol, 
wobei eine wasserfreie, ammoniakal. Fl. frei wird u. ais Katalysator bei der Vereinigung 
von Kresol u. dem siceativcn 01 wirkt. Das NH3 wird abgetrieben u. das Erhitzen so 
lange fortgcsetzt, bis die Verb. die gewiinschte Konsistenz hat, worauf dann ein Lósungs- 
mittel, z. B. Terpentinól, Toluol, Xylol usw. u. zuletzt eino geringe Menge (1 Teil) 
Siccativ zugegeben u. der Lach gebrauehsfertig gemacht wird. (Tschechosl. P. 
51646 vom 26/2. 1930, ausg. 10/6. 1935. A. Prior. 28/2. 1929.) K a u t z .

Hoesch-Koln Neuessen Akt.-Ges. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb und Walter 
Baur, Deutschland, Herstdlung metallartiger Ubcrziige auf Eisenblechen u. Bandem 
mittels Lacken aus Kondensationsprodd. von Phthalsaure, Glycerin u. Fettsauren, 
denen Metallpulvcr aus Al, Cu, Ag oder Messing zugemischt sind. Die Ubcrziige er- 
fahren eine Nachbehandlung, durch Walzen, Hammern, Pressen. Vgl. auch D. R. P. 
527 210; C. 1932. I. 1152. (F. P. 803 062 vom 9/3. 1936, ausg. 22/9. 1936. D. Prior. 
27/1. 1936.) B r a u n s .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: John D. McBumey, 
Newburgh, N. Y., und Edgar H. Nollan, Wilmington, Del., V. St. A., Metallartiger 
(iberzug auf starren glatten Flachen durch Aufbringen eines Bindemittels auf einen 
Untergrund. Die Oberflache wird in noch eben weichem Zustande mit Metallpulver 
vorwiegend aus Al, eingestiiubt. (Can. P. 355469 vom 17/1. 1935, ausg. 21/1.
1936.) B r a u n s .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert, von: Walter W. Werring, 
Brooklyn, und Trevor S. Huxham, Chatham, N. J ., V. St. A., Metallschutz durch 
Aufbringen einer Grundsehicht, z. B. eines Óllackes, u. dariiber einer Zwisehenschicht,
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die ein Losungsm. enthalt, das Grund u. Deckschicht anlóst u. daruber einer SchluB- 
schicht. Grund u. Zwisclienschicht sind Celluloseacetatlacke. Das Losungsm. ist 
Aceton. Die Grundschicht wird nach dem Trocknen in Aceton unl. (A. P. 2047 758 
vom 31/1. 1934, ausg. 14/7. 1936.) B r a u n s .

Camille Baillod, Basel, Uberziehen von Aluminium  mit Carbamid-Formaldehyd- 
kondensationsprodd. Das Al wird vor Aufbringen des tlberzugcs oxydiert u. eventuell 
gofarbt. Beispiel fiir eine geeignete Kunstharzglasur: 40 g Harnstoff-Formaldehyd- 
kondensationsprod. werden in 25 W. u. 25 A. gelost u. 10 Methylglykol, sowie 5 Triacetin 
u. 20 g Titanweifi zugemischt. (Schwz. P. 184025 vom 19/6.1935, ausg. 1/9.
1936.) B r a u n s .

Thurlow G. Gregory, ubert. von: Waldemar Blech, Cleveland, O., V. St. A., 
Abbcizmittel zum Enlfemen von Uberziigen aus Celluloseestem u. dgl., bestehend aus etwa 
13°/0 Losungsmittel, wie Butylacetat u. dgl., 15% Seife, 7%  Verdiinnungsmittel, wio 
CC14, 7% Glycerin, 14% Fiillstoff, wio Diatomeenerde, 19% Schleifmittel, wie Sand, 
u. 25% Wasser. (A. P. 2 056 916 vom 19/4. 1932, ausg. 6/10. 1936.) B r a t jn S-

Duplate Corp., libcrt. von: Elmer H. Haux, Tarentum, Pa., V. St. A., Einmischtn 
von WeichmacJiem in Kunstliarze, wio V inylacetalharze, Vinylchloiacetatharze, Glyptal- 
karze, Toluolsulfonamidharze. Das Harz (z. B. Vinylacetalharz) wird in feinverteilter 
Form zu einer Mischung von Losungsm. (z. B. Methanol) u. Weichmacher (z. B. Methyl- 
cellosolvephthalat) gegeben, wobei vor oder nach dem Zusatz des Harzes W. zugegobcn 
wird. Der Nd. wird getrocknet u. zu Platten ausgezogen oder gepreCt. (A. P. 2 046 378 
yom 22/12. 1934, ausg. 7/7. 1936.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Reuben 
T. Fields, Arlington, N. J ., Y. St. A., Polymerisieren ungesattigter organischcr Ver- 
bindungen, w’ie Methyl-, Athyl-, Butyl-, Isobutyl-, sek. Butyl-, tert. Amyl-, Phenyl-, 
Cydohexyl-, Furfuryl-, Tetrahydrofurfurylmethacrylat, Glykolmono- oder -dimethacrylat, 
p-Cyclohexylphenylmethacrylat, Dckahydro-fS-naphtholmdhacrylat, Diisopropylcarbinol- 
melhacrylat, Meihacrylnitril, Styrol, a-Methylstyrol, Divinylbenzol, Vinylacetat, Vinyl- 
acetat-Vinylchlorid, Vinylbutyrat, Vinylchlorbenzol, Vinylnaphthalin, Vinylathinylcar- 
binol, Viiiylmethylketon, Aihylmethylenmalonat, Dimcthylitaconat, Dimethylacetylen, 
Methyl-, Athyl-, Butylacrylat, Dialhylfumarat, -maleat, Divinylather in einer lang- 
gestreckten, an einem Ende geschlossenen Form. Das Monomere oder eino Lsg; des 
Polymeren in dcm Monomeren wird an dom geschlossenen Endo in einer schmalen, 
begrenzten Zono unter Druck erhitzt u. polymerisiert, worauf der anschlieBende Teil 
der Form in gleicher Weise erhitzt u. polymerisiert wird. Durch den Druck, z. B. 
mit N2, wird Blasenbldg. vermiedcn. Man bringt das Monomere z. B. in ein Al-Rohr, 
das an einem Ende geschlossen ist, auf das am geschlossenen Ende heiCes W. rieselt, 
wahrend in der anschlieBenden Zone kaltes W. auf das Rohr flieCt, u. setzt den Rohr- 
inhalt unter Druck. Wird das Ende des Rohres durch einen Polymerisatpflock ver- 
schlosscn, so kann man in dem Mafie, wio die Polymerisation in der heifien Zone be- 
endet ist, das Polymerisat aus der heifien Zone driicken, so daB man auf diese Weise 
beliebig lange Stabo aus dem Polymerisat herstellen kann. Zur Vereinheitlichung 
kann man das fertige Polymerisat nochmals einor gemeinschaftlichen Erwarmung 
unterwerfen. (A. PP. 2 057 673 u. 2 057 674 vom 26/6. 1935, ausg. 20/10.1936.) P a n ic .

Deutsche Celluloid-Fabrik, Eilenburg, Stabilisieren von Polymnylchlorid oder dessen 
Mischpolymerisaten, z. B. aus Vinylchlorid-Acrylsaureester, durch Zusatz von Stoffen, 
die Zwitterionen zu bilden vermógen, d. h. Aminosauren, wie Glycin, Loucin, Alanin, 
Asparaginsaure, Gelatine, Leim, o- oder p-Aminobenzoesaure, Sulfanilsaure. — Man 
mischt ein Mischpolymerisat aus 80% Yinylchlorid, 18% Acrylsauremethylester u. 2% 
Acrylsaurebutyl- oder -octodecylester mit 3%  TiO„ u. 4%  Gelatine. (E. P. 454232  
vom 25/3. 1935, ausg. 22/10. 1936.) ’ P a n k ó w .

Deutsche Celluloid Fabrik, Deutschland, Herstellung sehr dunner Folien aus 
Polymerisationsprodd. des Vinylalkohols u. seiner D eriw . u. Acrylsaure u. Der i va ten. 
Man fiigt zu dem gepulverten Polymerisationsprod. wenig Losungsm., z. B . 10% Aceton 
oder eine Mischung von Aceton u. Benzol. Die Mischung wird zu Folien gewalzt u. 
lafit sich leicht zu unter 0,1 mm diinnen Hautchen ausziehen. (F. P. 795 872 vom 
1/10. 1935, ausg. 24/3. 1936. D. Prior. 1/11. 1934.) B r a u n s .

I. S. Wachst und K. I. Chomik, U. S. S. R., Plastische Massen. Abfalle, die 
bei der Gewinnung von Kautschukersatz aus gummiahnlichen Pflanzen entstehen, 
werden gegebenenfalls unter Zusatz von Anilin (25—30% in Form einer 3—5%ig-
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wss. Lsg.), ZnCL (10°/o in Form einer 3%ig. wss. Lsg.) u. Farbstoffen bei etwa 180° 
gepreBt. (Russ. P. 47 819 vom 28/11. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R i c h t e r .

I. S. Wachst und K. I. Chomik, U. S. S. R .,  Plastische Massen. Abfalle, die 
bei der Gewinnung von Kautschukersatz aus gummiahnlichen Pflanzen entstehen, 
werden m it Holz- oder Papierabfallen, Seifen, Farbstoffen, 2—3%  S, 2—3%  Al-Salze 
u. Glycerin yermischt, zerkleinert u. bei 120—200° gepreBt. Gegebenenfalls kann der 
M. noch eine wss. ZnCl3-Lsg. u. Paraffin zugesetzt werden. (Russ. P. 47820 vom 
29/11.1935, ausg. 31/7.1936.) R i c h t e r .

Standard Oil Development Co., Del., iibert. von: Carl Winning und Robert 
M. Thomas, Elizabeth, N. J ., V. St. A., Plastische Masse aus Petroleumcrackprodukten. 
Die teerigen Ruckstande bei der Vercrackung von Petroleum werden unter Zufiigung 
von ungesatt. KW-stoffen, z. B. dampfformig yercrackter Naphtlia, oder Einleiten 
cntsprechend zusammengesetzter, von der Vcrcrackung herriihrender Dampfo 2 Stdn. 
bei 150° mit 5°/0 A1C13 yerrubrt. Nach dem Absitzen des Schlammes wird das oben 
schwimmende 01 dest. u. ais Ruckstand ein dunkler piast. Korper erhalten. Dio M. kann 
ais Straflen-, Fupboden- u. Dachbelag, Róhrenanstrich, Isoliermalerial, Bindemittel, zur 
Herst. yon Ziegeln u. dgl. Verwendung finden. (A. P. 2 045 741 vom 14/5. 1932, ausg. 
30/6.1936.) S a l z m a n n .

Benjamin Foster, Philadclphia, Pa., V. St. A., Plastische Masse, bestehend aus 
30—60% eines piast. Grundkórpcrs mit einem F. yon otwa 110—125° F, z. B. Asphalt, 
naturliche oder synthet. Harze, u. 40—70% eines adsorbierenden Stoffes, wie Kieselgur, 
Kork, Asbest- oder Baumwollfasem. Die M. yertragt Tempp. yon 200—300° F  ohne 
Formycranderung. (A. P. 2 054285 vom 3/8. 1933, ausg. 15/9. 1936.) S c h w e c h t e n .

Resinox Corp., ubert. von: Henry Berlin, New York, N. Y., V. St. A., Plastische 
Massen aus Weizenkleber (I), der yon Starkę u. F ett befreit ist, durch Rk. mit aldehyd- 
liofernden Stoffen, z. B. C„H12N4, Furfuraldehyd u. dgl. Z. B. 100 I  mit 8 Phenol,
3 Butanol, 21/, Glycerin u. 5 W. mischen, M. bei 300° F  u. 3000 pounds PreCdruck
9 Minutcn formen. Die PreBstiicke lassen sich mit 40%ig. HCHO harten. (A. P. 
1988 475 vom 20/2. 1931, ausg. 22/1. 1935.) A l t p e t e r .

General Electric Co., N. Y., ubert. von: Frederic. H. Smyser, Marblehead, 
Mass., V. St. A., Prefimasse, bestehend aus Faserstoffen, z. B. 10 (pounds) Bagasse- 
faser, dio m it 1% Alkali u. 100 W. 18—22 Stdn. bei 180—185° vorbehandelt, dann ge
waschen u. getrocknet u. schlieBlich mit wasserlosl. Phenolharz in Ggw. von Na2C03 
nachbehandelt sind. Farb- u. Fullstoffe konnen vor dem Yerpressen zugesetzt werden. 
(A. P. 2 056 810 vom 13/9. 1934, ausg. 6/10. 1936.) B r a u n s .

American Cyanamid Co., iibert. von: Kenneth N. Francisco, Mountainside, 
N. J ., V. St. A., Kunstharzpre/3masse. Man trankt einon cellulosehaltigen Fullstoff mit 
einem Hamstoff-CHjO-Kondensationsprod. (I), trocknet u. yermahlt zum Pulver, 
yermischt dieses mit einer wss. Lsg. von I  u. zerkleinert die erhaltenen Klumpen zu 
gleichmaBigen Teilchen. — Z. B. yermischt man 2700 (pounds) 37%ig. CH,0-Lsg. 
mit 888 Thioharnstoff, 700 Harnstoff u. 88 wss. NH3-Lsg. bis zur Lsg., laBt stehen, 
trankt mit 408 dieses Sirups 133 Papiermasse in einem Kneter, trocknet die M. bei 70°, 
mahlt sie, yermengt 80—85 dieses Pulyers m it 15—20 des oben erwahnten Sirups, 
trocknet die Klumpen bei 70° u. treibt diese durch ein 10-Maschensieb. Dieso Teilchen 
konnen beąuem yorgeformt u. dann h. yerpreBt werden. (A. P. 2 020 024 vom 22/4. 
1931, ausg. 5/11. 1935.) S ajrre.

Casimiro Castro, Mailand, Italien, Masse zur Herstellung von Rohren o. dgl., 
bestehend aus etwa 1 kg Pulver (Polvere mouldrite), %  kg Lithopone, 12 kg Harz,
4 Losungsmittel, 60 Asbest u. 1 Cellulose. Die Rohren widerstehen Tempp. yon 1G0°.
(It. P. 326 105 vom 3/1. 1934.) B r a u n s .

Economy Fuse and Mfg. Co., iibert. von: Clarence A. Herbst, Chicago, 111., 
V. St. A., Kalt fornibare Masse. Eine 450° F  h. Schmelze aus 55 (pounds) Gilsonit 
mischt man mit 37 Asphalt u. 29 Chinaholzól u. laBt abkuhlen. 130 dieser M. werden 
darauf mit 50 eines minerał. Losungsm. mit einem Kp. zwisehen 300—400“ F  yersetzt. 
Nun werden 135 Asbest u. 15 Schlammkreide in einer dampfbeheizten geschlossenen 
Knetvorr. mit 42 der yorstehenden Mischung yersetzt u. bei etwa 160° F  innig vcr- 
mischt. Hierauf gibt man 5 Schwefel ais Vulkanisiermittel u. 5,5 W. hinzu u. setzt das 
Mischen bei geoffneter Vorr. unter weiterem W.-Zusatz fort, wobei das Losungsm. zu- 
sammen mit den W.-Dampfen fortgefiihrt wird. (A. P. 2054815  vom 9/5. 1934, ausg. 
22/9.1936.) S c h w e c h t e n .
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Daniel Kasen und Louis A. Kasen, Newark, N. J .,  V. St. A., Formkorpęr. Platten 
oder Stiibe aus ungehartetem caseinhaltigem Materiał m it einem W.-Geh. von 20—50%  
werden auf Tempp. von etwa 140—200° F  erhitzt, hieratif in eine k. Form gebraeht u. 
unter Druck geformt. Man laBt nun in der Form abkiihlen u. hiirtet dann den Form- 
korper in ublicher Weise durch Behandlung mit CH20 . (A. P. 2 045 471 vom 24/4.
1936. ausg. 23/6. 1936.) ' ’ S c h w e c h t e n .

W. W. Malyschew und I. D. Abramsson, U. S. S. Ii.. Schallplattm aus Kunst- 
harz. Pappscheiben werden mit einem Resollack impriigniert, worauf auf die noch 
feuchte Lackschicht trockenes Blutalbuminpulver aufgestreut u. em eut m it einem 
llesollack, dem Weichmachungsmittel zugesetzt sind. uberzogen wird. Hierauf werden 
die Platten in ublicher Weise getrocknet u. gepreBt. (Russ. P. 47 445 vom 10/11. 1935, 
ausg. 30/6.1936.) __________________ R i c h t e r .

Junius David Edwards, Aluminium paint and powder. 2. ed. rev. and enl. New York: Reinh.
Pub. Corp. 1936. (216 S.) S°. 4.50.

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
M. Farb er0W und Mitarbeiter, Befestigung von. Gummi an Mctalle. Uberpriifung 

der wichtigsten Methoden, welche sich nach den Unterss. gegenseitig erganzen, so daB 
von einer bevorzugten Meth. nicht die Rede sein kann. (J . Rubber Ind. [russ.: Shumal 
resinowoi Promyschlennosti] 1938. 900—11. Aug./Sept.) SCHÓNFELD.

I . W. Rokitjanski und M. Ju. Lekach, Die Polymerisation non Dimnyl mittds 
Nalrium in Gemischen mit Pseudobutylen und Pentan. Unters. der Polymerisation 
von Diyinyl -j- Pseudobutylen mittels Na bei 60° u. der Dmnylkonz. 10—36%, im 
Vgl. zur Polymerisation des Dmnyls im Gemiseh mit Pentan. Die im Gemiseh mit 
Pseudobutylen erhaltenen Polymerisate waren glycerinartige oder Yiscose Fil., die 
Viscositat war um so geringer, je geringer die Dmnylkonzentration. Das Polymerisat 
besteht aus Verbb. Yerschied. Polymerisationsgrades. Isoliert wurden niedrigpolymere 
Formen (C4H,,)H2n mit n =  2, 3, 4. Dio Ausbeuten an Polymeren betrugen im Ver- 
hiiltnis zum Divinyl 116—135%; die Ausbeute ist um so groBer, je geringer die Divinyl- 
konz. im Pseudobutylen ist. Der Geh. an niedrig polymeren Formen betrug 16—42% 
der Polymerenausbeute u. nimmt zu mit abnehmende*- Divinylkonz. im Gemiseh. 
Im Gemiseh mit Pentan lieferte Divinyl Polymere relativ hoheren Mol.-Gew. Die in 
Ggiv. Yon Pseudobutylen isolierten Polymere (C4H5)2H2, (C4H„)3H 2 u. (C4H 6)4H2 ent- 
halten eino Doppelbindung auf 4 C-Atome (nach Bromzahl u. Mol.-Refr.) Die nied- 
ligen Polymeren sind schon im Verlauf der Polymerisation frei von Na, was auf Sub- 
stitution der Organo-Na-Verb. durch das Pseudobutylenmol. hinweist. Bei der Poly
merisation von Divinyl -f Pentan entspricht die Polymerenausbeute den Yerwendeten 
DiYinyłmengen. Die Rk. ist bei 60° nach 1—2 Tagen beendet; sie kann zur Gewinnung 
von divinylfreiem Pseudobutylen dienen. (Synthet. Kautschuk [russ.: Ssintetitscheski 
Kautschuk] 5. Nr. 9. 6— 12. Sept. 1936.) * S c h ó n fe ld .

A. L. Klebanski und I. M. Dobromilskaja, Methode der iechnischen Kontrolle 
ron bei der Hcrstellung non S K  „ Sotepren“ erhaltenen Gasgemischen. (Anałyse des ter- 
naren Gemisches: Acetylen, Moimiinylacetylcn, Divinylacetylen.) ■ Durch Absorption 
in 80%ig- H 2S04 łrird Mono- +  Divinylacetylen bestimmt. Durch Schutteln des 
Gasgemisches. verd. m it dem gleichen Vol. eines inerten Gases, m it alkal. Hg(CN2)- 
IjSg., wird DiYinylacetylen ermittelt. (Synthet. Kautschuk [russ.: Ssintetitscheski 
Kautschuk] 5. Nr. 9. 12—16. Sept. 1936.) S c h ó n fe ld .

S. W. Alexejew und s. I. Swjagina. Bestimmung von Butyraldehyd. Im 
„Kondensat" der Divinylherst. durch katalyt. Zers. von A. nach L e b e d e w  sind etwa
0,1—0,2% des A. an Butyraldehyd enthalten. neben anderen Aldehyden, Ketonen. 
Alkoholen, Athem usw. Es wurde eine Meth. zur Best. des Butyraldehyds in solchen 
Gemischen in Form Yon Buttersaure, nach Oxydation samtlicher Aldehyde des Kon- 
densats, ausgearbeitet. Ais Oscydationsmittel diente frisches Ag,0 in Ggw. von 
MgS04 +  0,01% NaCl. Zur Best. der Buttersaure in Ggw. anderer organ. Sauren 
wurde die bereits bekannte Rk. der Oxydation des Sauregemisches mit H 20 2 ver- 
wendet. HC02H wird zu C02 u. HaO, Essigsaure wird nur teilweise zu C02 u. HCOJI 
osydiert; Propionsaure zers. sich zu C02 u. CH3-CHO, wahrend Buttersaure (vgl. 
K lin c , C. 1934. II. 3284) 41% der Theorie an Aceton. CH3-CHO u. C02 liefert. 
Yaleriansaure ergibt mit H 20 2 Methylathylketon, C2H5-CHO u. C02; n-Capronsanre
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Aceton, Diathylketon u. Methylpropylketon; die Aeetonbldg. betragt nur bis 5%. 
In Ubereinstimmung m it K l in c  wurde gefunden, daB 1 g Buttersaure 0,18 g Aceton 
bei der Osydation liefert. Bei der Oxydation des „Kondensats" m it Ag20  entsteht 
ein Gemiseh von Alkoholen, Athern, KW-stoffen, Essig-, Butter-, Valerian-, Capron- 
u. Crotonsaure. Das Gemiseh kann nicht unmittelbar mit H 20 2 behandelt werden, 
weil neben den Sauren auch' die Alkohole angegriffen worden waren. Zur Entfemung 
der iibrigen Verbb. wird deshalb das alkal. gemachte Gemiseh des Kondensats u. Ag20  
mit W.-Dampf destilliert. Der Riickstand, enthaltend die Alkalisalze der organ. Sauren 
u. Ag20 , kann nicht unmittelbar mit H 20 2 behandelt werden, weil Ag ais negatiyer 
Katalysator bei der Oxydation der Sauren wirkt. Der Osydation muB deshalb dio 
Dest. der aliphat. Sauren nach Ansauem Yorangehen. Dabei werden die weniger mit 
W.-Dampf fliichtigen Croton- u. Capronsauren fast restlos abgetrennt. Es folgt die 
H20 2-Oxydation in Ggw. des yon K l in c  vorgeschlagenen Katalysators. Dest. der 
Aldehyde u. Ketone in einem Kolben mit Ag20  (zur Osydation der Aldehydo) u. Dest. 
aus dem letzten Kolben der nichtosydierbaren Ketone. Von Ketonen kónnen im 
Destillat enthalten sein: 1. Aceton aus Butyraldehyd; 2. Methylathylketon aus
Valeraldehyd; 3. Aceton aus Croton- u. Capronsaure. Diese beiden Sauren sind so ' 
wenig fliichtig mit W.-Dampf, daB sie fast ganzlich im ersten Bolben zuriiekbleiben. 
Das im Destillat enthaltenc Aceton riihrt deshalb von Butyraldehyd ber. Da aber 
neben Aceton noch Methylathylketon im Destillat enthalten sein kami, so wird zur 
Acetonbest. im Destillat die Meth. von T s c h e l in z e w  u. N i k i t i n  (C. 1934. II. 248) 
verwendet. Im Kondensat u. den Butyraldehydfraktionen des Kondensats ist aber 
der VaIoraldehydgeh. so unerheblich, daB der Acetongeh. des Destillats nach Oxy- 
dation der Fettsauren mit H 20 2 nahezu genau der Gesamtmenge der Ketone entspricht; 
meist geniigt deshalb die jodometr. Acetonbest. im Destillat nach MESSINGElt (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 3366).

M o t  h o d i k : Zur Analyse sind 5—40 mg Butyraldehyd oder 7—50 mg Butter- 
saure erforderlich. Hochste zulassige Verdiinnung 1: 5000. Die Analyse wurde in einer 
App. ausgefiihrt, bestehend aus 3 untereinander aufgestellten Kolben; am ersten 
Kolben ist seitlich ein Tropftrichter angesehm., wahrend das m it Kiihler versehene 
Dest.-Rohr bis zum Boden des zweiten Kolbens fiihrt; Yon diesem fiihrt ein ebensolches 
Rohr zum dritten (Steh-) Kolben, der seinerseits mit einem groBeren Kugelkiihler u. 
Erlenmeyer ais Vorlage Yorbunden ist. Im  1. Kolben werden die Aldehyde zu den 
Sauren oxydiert u. dio erhaltenen Sauren von den Alkoholen, Athem, KW-stoffen 
u. Ketonen des „Kondensats11 getrennt. Man gibt in den Kolben 10—12 g Kondensat 
oder Butyraldehydgemisch, die erfordcrliche Menge Ag20 , suspendiert in 15—20 ccm 
H20  u .  1— 2 ccm 2-n. KOH. Nach Offnung des Dreiwegehahnes wird nahezu der 
Gesamtinhalt diesos Kolbens in die L uft abgetrieben. Eine Dest. geniigt nicht zum 
Abtreiben, man gibt deshalb 20—25 ccm W. zum Kolben u. treibt wiederum ab, bis 
auf 5—7 ccm. Dann gibt man durch den angeschmolzenen Tropftrichter 10—15 ecm 
n. H„SO.,, verbindet mit dem 2. Stehkolben u. dest. den Inhalt des 1. Kolbens zur 
Trockne in den 2. Kolben. In diesem werden die iibergegangenen Fettsauren nach 
Zusatz vor der Analyse von 3—5 ccm K LIN C -R eagens, einer Lsg. von 1,5 g  (NH4)Fe 
(S04)„-12H20  in kalter, n. H 2S04 u. 3%ig. H20 2, oxydiert. Dann wird der Kolben- 
inhalt in den 3. Kolben dest., bis im zweiten Kolben 4—5 ccm verblieben sind. [Der 
dritte Kolben dient zur Osydation der Aldehyde, gebildet gleiehzeitig mit Ketonen 
im 2. Kolben. Er enthalt im Gemiseh Yon 10—15 g Ag20  (gefallt aus AgN03), sus
pendiert in 10—15 ccm H 20 , 0,4 ccm 0,1-n. KOH u. 0,5 ccm n-MgS04; das Gemiseh 
dient fiir 10—15 Analysen]. Hierauf wird der Inhalt des dritten Kolbens bis auf 15 
bis 20 ccm Riickstand in den Erlenmoyerkolben abgetrieben, zum Destillat gibt man 
5 ecm 2-n. KOH, 20—25 ccm Y^-n. Jodlsg., sauert naeh 20 Min. mit HC1 an u. titriert 
mit V50-n. Na2S20 3 zuriiek. Das Aceton kann im Destillat aueh mit NH2OH oder 
nach T s c h e l in z e w  bestimmt werden. In  gleicher Weise kann Butyraldehyd in techn. 
Butyraldehyd usw. bestimmt werden. Essigsiiure ist ohne Einfl. auf die Buttersaure- 
best. nach K l in c . Valeriansaure bildet kein Aceton. Capronsaure liefert bei der Oxy- 
dation geringe Mengen Aceton (weniger ais 10% der theoret. moglichen Menge). N a' 
ist ohne EinfluB auf die Genauigkeit der Buttersaurebest., Ag' hemmt die Oxydation 
mit H 20 2. A. ist ohne Einfl., ebenso n-Butyl- u. techn. Butylalkohol u. Ather. KW- 
stoffe storen die Butyraldehydbest. nicht. HC02H, Aldehyd u. Essigsiiure waren 
selbst in groBeren Mengen ohne Einfl. auf die Genauigkeit der Butyraldehydbestim- 
mung. Die Best. des Aeetons kann stets jodometr. erfolgen; nur bei Ggw. groBer
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Mengen Valeraldehyd ist das Aceton nach T s c h e l in z e w  zu bestimmen. Genauig- 
keit der Butyraldehydbest. 7—10% absolut. (Synthet. Kautschuk [russ.: Ssinteti- 
tscheski Kautschuk] 5. Nr. 9. 19—26. Sept. 1936.) S c h o n f e l d .

Dewey & Almy Chemical Co., North Cambridge, iibert. von: WilErid A. Kalber.
Someryille, Mass., V. St. A., Herstellung von Zinkozydsnspensionen. In  W. haltbare 
u. leicht fl. Suspensionen werden durch Verwendung eines Kondensationsprod. aus 
HCOH mit einer aromat. Sulfosaure, z, B. Naphthalinsulfosaure in Mengen von 2—5% 
erhalten. Es konnen auch Sulfosauren yerschiedener mehrkerniger aromat. Yerbb. 
in den Kondensationsprodd. yorhanden sein. Die ZnO-Suspensionen werden bes. 
ais Fiillsloff u. Pigment in der Kautschukfabrikalion verwendet. (A. P. 2 056 924 
yom 30/12. 1932, ausg. 6/10. 1936.) N i t z e .

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Italien, Herstellung eines Zink-Hagnesiumearbonats. 
Ein losl. Zinkat wird mittels MgH„(C03)2 gefallt u. unter Erhaltung der koli. Bcschaffen- 
heit gewaschen u. getrocknet. Die Verb. ist hauptsaehlich fiir die Kaulsehukindustrie 
geeignet. Es kann auch ein inniges Gemenge von ZnO u. MgO m it CO, behandelt 
werden. (It. P. 329280 yom 3/5.1935 u. F. P. 805 779 vom 2/5. 1936, ausg. 28/11.
1936. I t.  Prior. 3/5.1935.) N i t z e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Sulfen- 
amids. 2-Mercaptobenzothiazol (I) u. Diathylamin werden in wss. Medium mittels NaOCl 
zu Benzothiazolyl-2-sulfendidthylamid bzw. I  u. Hexahydroathylanilin zu Benzothiazolyl-
2-sulfenhexahydroathylanilid umgesetzt. Indifferente, organ. Losungsmittel konnen zu- 
gegen sein. — Hilfsmittel fu r  die Kaulsehukindustrie. (Schwz. PP. 185 342 u. 185 343 
vom 14/2. 1935, ausg. 1/10. 1936. Zus.zu Schwz. P. 182 394; C. 1936. 11.4792.) D o n l e .

Monsanto Chemical Co., St. Louis, Mo., ubert. von: Winfield Scott, Nitro. 
W.Va., V. St. A., Nitrophenylbcnzothiazyldisulfide. Man gibt zu Mercaptobenzoth iazol - 
kalium, das durch Auflósen von Mercaptobenzothiazol u. iiberschiissigem Alkalihydr- 
oxyd in A. gewonnen wird, bei gewóhnlicher Temp. 1 Mol. o - Nitrophen ylschwefelchlorid
(I). 2-NitrophenylbenzotMazyldisulfid, gelbes Pulver. — 21,2 (Teile) 6-Nitro-2-mercapto- 
benzothiazol u. 6 Na2C03 werden in sd. A. gelost, mit 18,9 I  yersetzt. 2-Nitroplienyl-
6-nitrobenzothiazyldisulfid, gelber Nd. — Aus 6-Methyl-2-mereaptobenzothiazol u. 2-Nitro- 
4-chlorphenylschwefdcldorid (II), 2 '-Nitro-4’-ddorphenyl-6-methylbenzothiazyldisidfid. — 
Aus Na-Salz von 6-Nitro-2-mercaptobenzothiazol u. I I  2 '-Nitro-4’-chlorphenyl-6-nitro- 
benzothiazyldisulfid. — Aus Na-Salz v<m 5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol u. I  2'-Nitro- 
phenyl-5-chlorbenzothiazyldisulfid. — Aus Na-Salz ton 5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol 
u. I I  2 '-Nitro-4'-chlorphenyl-5-chlorbcnzothiazyldisulfid. — Vidkani$alionsbeschleuniger. 
(A. P. 2 0 60428  yom 14/9. 1929, ausg. 10/11. 1936.) D o n l e .

Monsanto Chemical Co., Wilmington, Del., iibert. von: Winfield Scott, Nitro. 
W. Va., V. St. A., Benzylmercaplobenzothiazolrerbindungen erhalt man durch Rk. von 
Mercaptobenzothiazolmetallsalzen mit substituierten Benzylhalogeniden. — Z. B. wird 
Mcrcaptóbenzothiazolkalium (I) m it geringem DberschuB an p-Nitrobenzylbromid in 
A.-A. untcrhalb 30° umgesetzt. p-Nitrobcnzylbenzothiazylmlfid, F. 93,5°. — Ent- 
sprechend erhalt man: p-Brombenzylbenzothiazylsulfid, F. 80°; fl-(Benzothiazylthio)- 
ćithylester der p-Toluolsulfonsaure, F. 201° (aus I u. p-Toluolsulfonsaure-fi-chlorathyl- 
ester); p-Brombcnzyltóluthiazylsulfid, F. 85°; p-Nitrobenzyltoluthiazylsulfid. F. 100°.
(A. P. 2 057319 vom 18/9. 1929, ausg. 13/10. 1936.) D o n l e .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., iibert. yon: Albert M. Clifford, Akron, O..
V. St. A., Vulkanisaticmsbesddeuniger, bestehend aus den Kondensationsprodd. yon 
Aminen mit Furylacrolein (aus Furfurol u. CHa-CHO der nebenst. Formel). Ais Aminę 
sind genannt Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butyl-, Isobutyl-, Amyl-, Isoamylamin, Athylen- 
diamin, Diaminodiiithylamin, IMathylentetramin, Cyclohexylamin, o-, p-Methyl-,

___ „jj 2,4-Dimethylcyclohexylamin, Hexahydro-o-, -p-phenetidin
l| oder -anisidin, p-Dimethylaminocyclohexylamin, Deka-

CH: CH-CHO hydronaphthy lamin, Furfurylamin, Tetrahydrofurfurylamin.
O Anilin, o-, m -, p-Toluidin, Cumidin, p -P h e n y le n d ia m in ,

m-Toluylendiamin, 2,4-Diaminodiphenylamin, p-Aminodimethylanilin, p ,p '-D ia m in o -  
diphenylmethan, p-Aminobenzylanilin, Benzidin, Benzylamin, Phenylathylamin, Tolyl- 
athylamin, p-Aminophenol, o- oder p-Phenetidin, p-Anisidin, p -A m in o d ia th y la n iliii . 
Die Kondensationsprodd. mit aromat. Aminen werden zweckmaBig zusammen mit 
anderen Beschleunigern yerwendet. Das Rk.-Prod. von Athylendiamin u. Furylacrolein 
hat F. 60—70°. (A. P. 2 058 771 v o m  28/9. 1934, ausg. 27/10. 1936.) P a n k ó w .
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Wingfoot Corp., Wilmington, Del., V. St. A., Vulkanisationsbeschleuniger, be- 
stehend aus Stoffen der Formel I, worin R  Arylen, R, einen Rest mit einem Furanring

erhalt die Beschleuniger durch Umsetzung von 2-Halogenarylthiazolen (2-Chlor-G- 
methoxy-, 2-Chlor-4- oder -6-methyl-, 2-Chlor-5-nitro-, 2-Chlor-6-athoxybenzothiazol,
2-Chlorbenzothiazol, 2-Chlordimothylbenzothiazol, 2-C!hlor-5- oder -G-chlor-, 2-Chlor-4- 
phenylbenzothiazol, 2-Chlornaphthothiazol u. dessen Nitroderiw ., 2-Chlor-B-chlor- oder 
-4-methyl-6-nitrobenzothiazol) mit Dithiocarbamaten, wie K- oder Na-Di-(a-furfuryl)- 
dithioearbamat, K- oder Na-N-Athyl-/?-furfuryldithiocarbamat, K-N-Phenyl-, Na-N- 
Isobutyl-, NH,,-N-n-Propyl- oder -isoamyl-a-furfuryldithiocarbanmt, NH4-N-n-Butyl-, 
Na-N-/?-Phonylathylen-a-furfuryldithiocarbamat, Na-a-Furfuryl-N-benzyldithiocarb- 
amat. Genannt ist das Rk.-Prod. aus 2-Chlor-6-nitrobenzofchiazol u. Na-Di-(a-furfuryl)- 
dithiocarbamat (Krystalle; F . 93—95°), Formel II. (E. P. 454 863 vom 6/4.1935, 
ausg. 5/11. 1936. A. Prior. 11/4. 1934.) P a n k ó w .

W ingfoot Corp., V. St. A., Herstellung transparenter Filme oder Folien aus 
Kautschukderivateti wie Halogenkautschuk oder Kautschu kh yd roch lor id. Man verteilt 
die Lsg. des Kautschukderiv. auf einer polierten Unterlage, laBt den gróBten Teil des 
Losungsm. verdampfen u. sohiekt den Film durch polierte Druckwalzen, worauf das 
restliehe Losungsm. entfernt wird. (F. P. 797 399 vom 7/11. 1935, ausg. 25/4. 1936. 
A. Prior. 22/1. 1935.) P a n k ó w .

Julius Fromm, Berlin-Schlachtensee, Herstellung rauher Kautschukoberflachen, 
Man iiberzieht Tauchwaren m it einem Uberzug aus Natur- u./oder synthet. Kautschuk 
u./oder Faktis, einem Harz (Kolophonium), Pech u. Terpentinol. ZweckmaBig werden 
die Bestandteile miteinander verschmolzen u. in benzol. Lsg. aufgebracht. (E. P. 
448214 vom 30/9. 1935, ausg. 2/7. 1936.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, W illiam Baird und Maldwyn 
Jones, Manchester, Alterungs- und Ermudungsschutzmitłd fiir  Kautschuk, bestehend 
aus 4,4/-Dialkoxy-N-alkvldiphenylaminen, die eino oder mehrere Methylgruppen im 
Ring enthalten u. bei denen keine Alkyl- oder Alkosygruppe mohr ais 6 C enthalt . 
Genannt sind 4,4'-Dimethoxy-N-methyldiphenylamin (F. 99°), 4,4'-I)imethoxy-3,3'-di- 
methyl-N-methyldiphenylamin (F. 82—84°), 4,4'-Didthoxy-N-athyldiphenylainin (F. 44 
bis 45°). (E. P . 454 958 vom 10/4. 1935, ausg. 5/11. 1936. Zus. zu E. P. 434 951 ;
C. 1936. I. 3415.) P a n k ó w .

Joseph C. Patrick, Trenton, N. J., V. St. A., Uberzug auf Kautschuk. Die Kaut- 
schukmischung wird goformt u. mit einer entsprechend geformten Mischung aus einem 
organ., piast. Polysulfid (wie es durch Rk. von Na-. Ca- u. anderen -Polysulfiden mit 
Methylen-, Athylen-, Propylendihalogenid, Athylenchlorhydrin, Glycerintriehlorid, 
Dichlorathylather, Dichlormethylather, HCHO, Furfuraldehyd, Trimethylenhaloge- 
niden erhalten wird), das aueh etwas Kautschuk enthalten kann, zusammen vulkani- 
siert, Die ICautschukmischung soli kein Paraffin, 01, keine Weichmacher oder Stearin- 
Saure enthalten. Verwendung fiir Yentilringe oder Diehtungen. (A. P. 2049974  
vom 29/10. 1931, ausg 4/8. 1936.) P a n k ó w .

Russell I. Reaney, iibert. von: Thomas R. Griffith, Ottawa, Ontario, Can., 
Yereinigen von Kautschuk mit Metali unter Anwendung einer Zwiscliensehicht aus 
einem thormoplast. Cyclokautschuk. Man spritzt z. B. auf das gereinigte Metali eine 
Schicht aus einer Mischung von 110 (g) Cyclokautschuk, 20 Ton, 70 Al-Pulver, 450 ccm 
Bzl. u. vulkanisiert hierauf ein durch Skimmen mit Kautschuk uberzogenes Gewebe auf. 
Man kann auch noch weitere Zwischenschicht aus einer Reifenmisohung, die auch 
Fasem wic gemahlenes Leder, Baumwolle oder Asbest enthalten kann, anbringen. 
(A. P. 2 058 865 vom 14/10. 1933, ausg. 27/10. 1936.) P a n k ó w .

United States Rubber Co., New York, iibert. von: Harry L. Fisher, Leonia, 
N. J ., Kautschukuberzug auf Metali. Man verwendet ais Bindeschicht zwischen der 
Kautsehukschicht u. dem Metali eine Lsg., die verschied. weit vuLkanisierten Kautschuk 
u. evtl. etwas Rohkautsehuk oder Balata enthalt. Man erhalt diese Lsg. z. B. durch 
Mischen einer Hartkautschuklsg. (nach A. P. 1745533; C. 1 93 0 .1. 3618) mit einer 
Weichkautschuklósung. Diese Lsg. kann Weichmacher (Anilin, Dimethylanilin, Cyclo- 
hexa.nol, Cyclohexanon. Nitrobenzol, Methylsalicylat, Cumaronharz, fl. Faktis, BRV, 
das ist ein Kohlenteerdestillat., D.3S 1,130; Kp. iiber 300°; Paraflux [Herst. nach

I K < g > C  • S ■ C S -N < |;  

u. K„ irgendeinen organ. Rest mit Ausnahme einer alicycl. Gruppe bedeutet. Man



A. P. 1611436)] enthalten. Dic Lsg. eignet sich auch zum Vereinigen von Balata, 
synthet. Kautschuk, Leder, Holz, Gewebe, Papier, Glas. (A. P. 2 057 715 vom S/9.
1933, ausg. 20/10. 1936.) P a n k ó w .

Robert C. Palicki, Toledo, O., V. St. A., ArbeitshandscHiulie. Man behandelt die 
aus Flanell, Leder u. dgl. bestchcnden Handsehuhe mit einer Mischung aus 60% reinem 
Gummisaft, 5% NH3 u. 35% dest. W. u., nachdem der Uberzug getrocknet ist, mit 
einer Lsg. von 94% Holzgeist u. G% Schellack. (A. P. 2 060 342 vom 4/4. 1935, ausg. 
10/11. 1936.) DONLE.

Robert C. Palicki, Toledo, O., \r. St. A.. Schutzliandschuhe mit Oummiuberzug. 
Man trankt sie wiederholt mit einer Lsg., die 100 (Teile) 60%ig. Latex, 0,05 mit N il, 
vorbehandeltes Casein, 0,5 ,,Kadox“ (chem. reines, gepulvertcs ZnO), 1,0 Zn-Dibutyl- 
dithiocarbamat, 0,1 „Darvan“ (hohere sulfonierte Alkohole), 0,25 NaOH, 1,0 S ii. 
2,95 W. enthalt, vulkanisiert den Uberzug u. trankt sio dann mit einer aus 25 Schellack,
5 Borax u. 26 W. bestchcnden Liisung. (A. P. 2060 343 vom 10/7. 1935, ausg. 10/11.
1936.) DoNLE.

Flexatex Ltd., iibert. von: Albert George Rodwell und Sydney George Barker, 
England, Fufibodenbelag. Kautschukmilch wird m it Kieselsauregel stabilisiert u. Fiill- 
stoffo, wie Holzmelil, Kaolin usw. zugomischt. Die noch feuchte M. wird zu Fliesen 
geformt u. getrocknet oder feucht auf FuBboden aufgostrichen. — Ais Fiillstoffe werden 
z. B. verwendct: 10 (Volumteile) Jarrah-Holzmehl, 10 Tiekholzmchl, 2,5 Kaolin u. 2,5 
Kieselsaure. (F. P. 801006 vom 18/1. 1936, ausg. 25/7. 1936. E. Prior. 19/8.
1935.) ________________ _ O v e r b e o k .

G. Camussi, La lavorazione dclla gomma. Torino: G. Lavagnolo. 1936. (175 S.) 10°. L. 9.

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
Win. Mc Cartney, Das GeJieimnis des Geruclis. Bcsprcchung der Theorien iiber 

die Entstehung der Geruchsempfindung. (Perfum, cssent. Oil Rec. Sond.-Nr. 1936. 
18—24.) E l l m e e .

H. Kroper, Jonon ais ,,Veilchenriechstoff1' in der Natur. Hinweis auf das naturliche 
Vork. von Jonon in Pflanzen ais Begleiter der Caroline, z. B. in Trentepohliaarten, 
in Boronia viegastigma u. in der Verseifungslauge von Lagospalniol. (Dtsch. Parfiim.- 
Ztg. 2 2 . 344— 45. 10/11. 1936.) E llm ek .

S. I. Spiridonowa, Anderung des atherischm KoriaiuJeróles in Abhangigkeit von 
der Reife der Pflanze. Unters. des ather. Oles von Coriandrum satiyum L. von der 
Blute bis zur Vollreife der Fi-iichte. Die Olausbeute ist am groBten beim Abbliihen 
u. im ersten Reifestadium der Friichte. Die D. des Oles steigt vom 1 . zum 5. Stadium 
von 0,83 auf 0,86. [< x ]d  steigt yon einem sehr geringen Wert (0—1,73°) bis auf -f  4,95° 
im 2. Stadium u. +12,18° in der Vollreife. Der Linaloolausbeutekoeff. ([oc]d multi- 
pliziert mit der Olausbeute) nimmt zu von 0 bis auf 19,6 im ersten Reifestadium der 
Friichte; nu nimmt zu yom 1. zum 5. Stadium. Dic EZ. nach Acetylierung zeigt eine 
Abnahme der OH-Gruppen von der Blute bis zur Reife. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. 
Chem. [russ.: Chimitschcski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68). 
1536—38. 1936.) S c h o n f e l d .

S. I. Spiridonowa, Unlersudiung des dtherisclien Oles von Thymus Marschallianus 
Wild. Ausbeute an ather. 01 0,84% der Grastrockensubstanz im Blutestadium:
D.2% 0,9025; n D20 =  1,4930; SZ. 3,30; EZ. 15,60; EZ. nach Acetylierung 128,61. 
Zus. des Oles: 10,7% a -Pinen, 3,6% Camphen, 9,9% Sabinen, 8,1% p-Cymol, 0,2%  
TJndccansaure, 2,0% Amylalkohol, 3,1 %  Carmcrol, 5,5% Thymol, gegen 30% Bortwol. 
lG,8°/0Sesquiterpene, 1,8°/0 Harz. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitschcski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obtschtschci Chimii] 6  (68). 1510—13. 1936.) SCHONFELD.

G. Malcolm Dyson, Timsche Geriiche. Vf. gibt einen ausfiihrlichen Uberblick 
iiber die riechenden Prinzipien der pflanzlichen u. tier. „Mosehusgeriiche“ . E s  werden 
ausfiihrlich beschrieben das Ambretlolid aus Mosćhuskómerbl, das Muscon aus dem 
natiirlichen Moschus von Moschus moschijerus u. das Zibeton der Zibetkatze. Fiir 
die synthet. hergestellten cycl. Ketone C5 bis C,0 sowie fiir die yom Butylbenzol, -toluol 
u. -xylol sich ableitenden „kiinstlichen Moschusriechstoffe" sind die gcruchlichen 
Eigg. in Tabellen zusammengestellt. (Perfum, essent. Oil Rec. Sond.-Nr. 1936.
3—12.) E l l m e e .

1812 Ha,,,. A t h e r i s c h e  O l e .  P a b f O m e r i e .  K o s m e t ik .  1 9 3 7 . I.
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C. A. Oldfield, Geruchsphanomene bei Tieren. Angaben iiber die Absonderung 
liechender Sekreto bei Tieren. (Perfum, essent. Oil Rec. Sond.-Nr. 1936. 13 
bis 17.) ELLMER.

— , Neupatentierte Riechstoffe. Zusammenstellung neuorer Patente iiber synthet. 
Riechstoffe an Hand des Chem. Centralblattes. (Seifensieder-Ztg. 63. 905—07. 28/10.
1936.) E l lm er .

E. Bourdet, Die moderne Kosmetik. Die Fettsiiuren. (Ygl. C. 1937. I. 739.) 
Bespreehung der Ulsdure u. ihrer Umwandlungsprodd. (Rev Marquęs Parfum. Savonn.
14. 256—57. Okt. 1936.) E l l m e r .

Hans Schwarz, Echtlml-Reinheitbezeichnuiwjen in der Kosmetik. Vf. schlagt ais 
Reinheitsbezeichnung fiir in der Kosmetik yerwendete Stoffe „echt“ u. „unyerfalscht“ 
an Stelle von „naturroin“ vor. (Seifensieder-Ztg. 63. 1007. 2/12. 1936. Miinchen.) N eu.
*  Fred Winter, Hormone und Vitamine. (Vgl. C. 1936. II. 2810.) Vf. gibt Vor-
schriften fiir Tages- u. Nachteremes unter Yerwendmig von mannlicher u. weiblichcr 
Hormonsubstanz. — Die yersehied. Vitamine werden in bezug auf Vork., biol. Wrkg. 
u. Verwendbarkeit in kosmet. Prapp. beschrieben. — Die Dosis yon Fitamin D  soli
0,015—0,02%0 im fertigen Prap. nicht iibersehreitcn. (Amer. Perfumer essent. Oil ’ 
Rey. 33. Nr. 4. 49—51. Okt. 1936.) E l lm er .
♦  H. Janistyn, Vitamineinder Kosmelik. I. V i tarnin A . II. VitaminB. III . VitaminC.
Angaben iiber Vork. u. Bldg. yon Vitamin A , B  u. O, ihre chem. Zus. u. Vcrwendung 
in kosmet. Praparaten. — Vorschriften. (Dtsch. Parfum.-Ztg. 22. 341—44. 377—78. 
393. 10/12. 1936.) _ E l l m e r .

Giovanni Delfini, Schonhcitscreme. Vf. teilt die Crernc in Reinigungs-, ton. u. 
hautemahrende Creme ein u. gibt Anhaltspunkte zu ihrer prakt. Herst. (Farmac. ital.
[2] 4 . 333— 37. 1936.) Gr im m e .

Jose! Augustin, Die Herstellung des Idppenstiftes. Neuere Grundstoffe sind 
Ricinusól, Lanolin, Cetylalkohol, Cholesterinprapp., Diglykolstearat, Butylstearat, Tri- 
iithanolaminslearat, Ozokerit, „ / .  G. Wachs“, „Carbilol“ (Diathylenglykolmonoiithylather), 
femer pflanzliche u. tier. Wachse, hydriertes Erdnuji- u. Ricinusól u. hydrierte Kakao- 
butter. — Vf. beschreibt die techn. Herst. yon Lippenstiften, ihre Fiirbung u. Parfiimie- 
rung. (Riechstoffind. u. Kosmet. 11. 158—61. Sept. 1936.) E l lm er .

— , Lippenstifte. Bespreehung der Anforderungen, welche an gute Lippenstifto 
zu stellen sind u. Beschreibung der Grundstoffe, ihrer Verarbeitung u. Parfiimierung. — 
Vorschriften. (Dtsch. Parfum.-Ztg. 22. 345—48. 10/11. 1936.) E l lm er .

R. P. Cole und M. G. de Nayarre, Farben in kosmetischen Mitteln. Bespreehung 
der zum Farben kosmet. Mittel geeigneten Azofarbstoffe, Erdjarben u. pflanzlichen 
Farbstoffe. (Amer. Perfumer essent, Oi! Rey. 33. Nr. 3. 62—64. Nr. 4. 56—58. Sept.
1936.) E l l m e r .

A. Karsten, Ober neue Untersuchungsvcrfahren in der Industrie der Duftstoffe, 
Seifen, Fette und Ole. Beschreibung von Kameramikroskopen u. mikrokinematograph. 
Apparaten. (Dtsch. Parfum .-Ztg. 22 . 361—64. 25/11. 1936.) E l lm er .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., CycliscJie Ketone. Lactone yon 
aliphat. y-Oxycarbonsduren, die man durch W.- u. C02-Abspaltung bei der Konden- 
sation von 2 Mol aliphat. Carbonsauren gewinnen kann, konnen gemaC:

R
R— CHj— C1I-CHS-C==0 C

(|)_____ I - j ! ° >  H C |- ^ C = 0

H 20 -------ICH,
durch Erhitzen mit akt. Bleicherden in cyel. Ketone, dio ais Riechstoffe yerwendbar sind, 
iibergefuhrt werden. — Z. B. werden 30 a.-Heptyl-y-methylbutyrolacton, Kp. 150—152° 
bei 6 mm  Hg, m it 3 Frankonit 2—5 Stdn. unter RiickfluB gekocht. Es entstchen 10—15 
eines Ketons der Zus. C12/ / 20O, K p .4 110—115°, F . des Semicarbazons 196—197°. — 
Analog Keton ClsH220 , K p .5 110—115°, Semiearbazon F. 155—160° aus a -Heptyl-y- 
dlhylbulyrolacton, Kp .5 158°. — Analog Keton C^II^O, Kp.3_. 90—95°, Semiearbazon
F. 198—199° aus y-n-Amylbutyrolacton, Ivp.3 135—140°. — Keton CnH lsO, Kp .5 100 
bis 105°. Semiearbazon F. 193—194° aus y-Heptylbutyrolacton, K p .5 150—153°. — Ent- 
sprechend werden die Ketone aus y-Hexylbutyrolacton, y-Octylbutyrolacton, y-Nonyl- 
butyrolacton, Butyl-y-mctky!(alhyl)-biityrolarJon u. y.-Amyl-y-mctkyl(athyl)-butyro-
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lacton erhalten. — Keton C\Hu O, K p .4 90—95°, Setnicarbazon F. 102—104° aus Butyl- 
allylessigsaure durch Kochen m it Frankonit iiber das a-Butyl-y-methylbutyrolacton. 
(E. P. 453 518 vom 13/3. 1935, ausg. 8/10. 1936. D. Prior. 31/3. 1934.) E b e n .

Henrietta A. Fischer, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Enthaamngsmittd, bestehend 
aus 5 lbs Harz, 1V4 lbs Bienenwachs, 15% grains synthet. Moschus. Das Mittel wird 
auf 115—125° F  erwiirmt, nach Auftragen 3—15 Min. auf der zu enthaarenden Stelle 
belassen u. dann entfernt. (A. P. 2062411  vom 9/3. 1934, ausg. 1 / 12 . 1936.) A ltp .

Perwav Co., ubert. von: Julian Y. Malone. Joseph H. Carroll und Charles 
R. McKee, Milwaukee, Wis., V. St. A., Haardauerwellen erhalt man auf kaltem Wege. 
wenn man das Haar zuniiehst m it einer Lsg. behandelt, dio 0,01—4% Na-Stannit. 
% —2%  Na-Hyposulfit u. 0,01% Trypsin enthalt, u. nach 10—20 Min. eine Lsg. auf- 
bringt, die 10—50% Al„(SO.,)3 u. 5—15% ZnS04 enthalt. Nach 10—20 Min. behandelt 
man mit einer neutralen Lsg., die 10—30% NaCl odor 5—25% MgS04 oder R o c h e l l - 
Salz enthalt, nach. (A. P. 2061709 vom 24/7. 1933, ausg. 24/11. 1936.) ALTPETER.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
A. D. Tschernenkow, Die LuftverhdUnisse im  Boden und die Zuckerriibenernte. 

Auf ein u. demselben Boden m it voll befriedigendem ph u. gleicher Diingung wird das 
Wachstuiu der Zuckerruben verzogert, wenn infolge uberschiissiger Bewasserung die 
Aeration vermindert wird. Dio Abnahme der Aeration fiihrt zu Red.-Yorgangen im 
Boden, welche das Oxydored.-Potential rasch verandern. Nach der GróBe dieses 
Potentials laBt sich deshalb die genugende Versorgung des Bodens u. Wurzelsyst. 
mit O2 ermitteln. Die Erniedrigung des Oxydored.-Potentials hat Stórung der giinstigen 
mikrobiol. Tatigkeit zur Folgo, Abnahme oder Verschwinden der Nitrate, Abnahme 
des NH4 u . Zunahmc dor Ferroverbindungen. Bei der Best. des Oxydored.-Potentials 
ist dio katalyt. Wrkg. der Pt-Elektroden, welche den Ea-W ert erniedrigen, zu beriick- 
sichtigen. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Sem- 
ledelija] 5. Nr. 7/8. 146—59. Juli/Aug. 1936.) ' SCHÓNFELD.

N. M. Ssissakjan, Rólle des Pliosphors bei der Zuclceranreicherung in Zuckerruben. 
Die Vegetotionsverss. wurden auf Sand unter dauernder Stromung der Nahrsalzlsgg. 
durehgefiihrt. Nach der Meth. der Vakuuminfiltration, zwecks Unters. der syntheti- 
sierenden u. hydrolysierenden Wrkg. der Invertase in den Blattern der Zuckerriibe 
bei verschied. Bedingungen der Phosphatnahrung u. unter verschied. Wachstums- 
stadien, wurde festgestellt, daB unter samtlichen Bedingungen die arithmet. Summę 
der beiden Wrkgg. der Invertase keine wesentlichen Schwankungen erfiihrt. Ver- 
andert wird nur das Verhaltnis der Intensitiit der Synth. u. Hydrolyse der Saccharose. 
Die Gesamtmengo der Invertase in den Blattern iindert sich also nur unwesentlich 
im Verlaufe der Vegetation, die Richtung der Fermentwrkg. iindert sich dagegen er- 
heblich. Die Invertase der jungen Zucken-ubcnpflanzen iiuBert in der Periodc der 
intensivsten Ausbldg. des Assimilationsapp. ausnehmend hohes Synthetisierungs- 
venndgen. Mit dem Alter der Pflanze, wahrend der Ęńtfaltung der Zuckeranhaufung 
in den Wurzeln sinkt die synthetisierende u. nimmt zu die hydrolysierende Wrkg. 
der Invertase. Phosphathuńger fuhrt zu einer sehwachen Abnahme der syntheti- 
sierenden Wrkg. der Invertase der Blatter in samtlichen Wachstumsperioden. Die 
direkten Zuckerbestimmungen ergaben, daB am Ende der Vegetation die Blatter reicher 
an reduzierenden Zuckern sind ais in friiheren Wachstumsstadien u. daB bei Phosphat- 
hunger der Geh. an reduzierenden Zuckern doppelt. so groB ist wie im Ivontrollversuch. 
Die Saceharosemenge der Wurzeln ist nach Phosphathunger geringer. Die Abnahme 
des Saceharosegeh. wird kompensiert durch Zunahme der Mallose u. eines weiteren. 
rechtsdrehenden, schwer hydrolysierbaren Zuckers, der nach K lSEL zusammen nut 
Maltose bestimmt wird. Der Phosphathunger der Zuckerriibe in der Periode der Zucker- 
anreicherung erschwert die Rohrzuckersynth. u. fordert dio S rath . maltoseartiger 
Polyosen, dereń Struktur noch nicht aufgeklart ist. (Biochim. [russ.: Biochimija] 1. 
301—20. 1936.) SCHÓNFELD.

F. G. Larmer, Wirkungen auf den Zuckergehalt ton Ruben, wenn sie im Boden 
gełockert, aber erst spater gekópft werden, bzw. im gekópften Zustand langere Zeit auf dem 
Felde liegen bleiben. Die Behauptung, daB sich der Zuckergeh. der Ruben durch Wan- 
derung aus den Blattern in die Wurzel erhoht, wenn dieselben in der Erde gelotkert 
u. erst nach einigen Tagen gekopft werden, konnte durch Verss. nicht gestiitzt werden. 
Die Saccharosezunahme, die bei dem yerspateten F,mteverf. konstatiert wurde, laBt
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sich durch den W.-Verlust erkliiren, den das Gewebe der Wurzeln erfahren hat. (Facts 
about Sugar 31. 296—97. 300. Aug. 1936.) Ta e g e n e r .

MiloŚ Kminek, Studie iiber die oxalogenen Stoffe in der Riibe. II. Der neue, 
Nichtzticker Oxamidsdure, ihre Eigenschaften, Bestirnmung und Isolierung aus der Riibe. 
(I. vgl. C. 19 3 7 . I. 740.) Vf. studierte Verh. u. Gewinnung der Oxamidsaurc aus 
Zuckerruben. Diese Saure enthalt 16,36% N. Ihre vollige Ausfallung aus geschiedenen 
SSiten ist durch ein Gemiseh von Quecksilberacetat u. >Soda (1:1) moglich; die so 
erhaltenen Ndd. werden m it Lauge bzw. HC1 hydrolysiert (zu Oxalsaure +  NHn), die 
entstandenen Oxalsauremengen bestimmt u. daraus die beiden Stoffe berechnet. Vf. 
beBchreibt eingehend eine Meth. fiir die Best. von Allantoin u. Oxamidsiiure in den 
Biibensaften, ferner eine genaue Darst.-Weiso der Oxamidsaure. Durch untersehied- 
liches Ausfallen dieser Saure bei verschied. Konzz. bas. Bleiacetates konnte sie isoliert
u. in Form des Ca-Salzes, das m it 2 Moll. W. kryst., mikroanalyt. identifiziort werden.
25 1 PreCsaft (aus Zuckerruben) enthielten etwa 1,2 kg Oxamidsaure. Sie ist ein neuer, 
N-haltiger oxalogener Stoff, der bisher weder in der Zuckerriibe noch in einer anderen 
Pflanze bekannt war. (Z. Zuckerind. <5echoslov. Bepubl. 61 (18). 73—79. 81—83. 
13/11.1936.) T a e g e n e r .

Miloś Kminek, Studie iiber die ozalogenen Stoffe in der Riibe. III . Die Beiuegung 
der omlogenen Stoffe in  der Zuckererzeugung. (II. ygl. vorst. Bef.) T)ber das Verh. 
der Oxamidsaure unter den Verhaltnissen des prakt. Zuckerfabrikbotriebes (bei der 
Scheidung, Saturation, dem Auskoehen u. Verdampfen). Oxamidsaure laBt sich leiehter 
entfemen ais Allantoin. Beide Niclitzuckerstoffe sind in bohem MaBe an der Bldg. 
von Stcinansatzen in den Verdamj)fapparaten betciligt. Um diesen schadliehen Einfl. zu 
yermindem, empfiehlt es sich, bei hóherer Alkalitat zu scheiden u. zu saturicren u. 
auch das Auskoehen heiBer u. langere Zeit hindurch yorzunehmen. (Z. Zuckerind. 
ćechoslov. Bepubl. 61  (18). 84—88. 13/11. 1936.) Ta e g e n e r .

H. Claassen, Ober das Verhalten gashaltiger Wasserddmpfe in den Ileiz- und Ver- 
(lichtungsrdumen der Verdampfanlagen und die darin stattjiiidenden Vorgdnge. In den 
Briidenwassem sind viel gróBere Mengen NH3 u. bes. C02 enthalten ais ihrer Loslieh- 
keit unter ihrem Teildruck im Dampfraum entspricht; auch das Verhaltnis NH3 :COi 
liegt weit unter dem im Ammoniumbicarbonat. Der Geh. an NH3 u. CO, ist viel gleich- 
maBiger in den Briidenwassem ais in den Heiz- u. Entliiftungsdiimpfen; von den in 
den Heizdampfen enthaltenen Gasen wird nur ein Teil von dcm yerdiehteten W. ab- 
sorbiert. Aus dem hohen Gasgeh. der Briidenwasser muB man schlieBen, daB ein Teil 
dieser Gase in Ggw. von W. trotz der hohen Tempp. eine Yerb. miteinander eingehen, 
die von dem verdichtoten W. absorbiert wird. AuBer dem Bicarbonat absorbieren 
diese Wiisser aber auch noch freies NH3 in solchen Mengen, die der Lóslichkeit des 
\ 'H 3 in W. unter seinem Partialdruck entsprechen. Die im Dampfraum frei verbleiben- 
(len Gasmengen miissen durch geeignete Entliiftungsvorr. moglichst vollstandig ent- 
fem t werden. (Dtsch. Zuckerind. 61 . 1023—24. 1047—50. 31/10. 1936.) T a e g e n e r .

Petr Pavlas, Ober die Zusammensetzung von Briidenddmpfen und, -wassern. Die 
Brudendiimpfo einer Vakuum- u. einer Druckverdampfung wurden analysiert (Geh. an 
Luft. XH3 u .  C02), ebenso dio Diimpfe, die durch die NH3-Leitungen der Heizkammern 
abgefuhrt werden. Aus dem Zusammenhang zwisehen Endalkalitót u. der im 1. Korper 
abgespaltenen C02-Menge konnte nach Unterss. in drei Betrieben festgestellt werden. 
daB eine Alkalitat von 0,01% CaO in dieser Betriebszeit schon ein fuhlbares Uber- 
saturieren bedeutete. Auch die Briidenwasser von Vakuum- u. Druckverdampfer- 
anlagen wurden in versehied. Betrieben untersucht. (Z. Zuckerind. ćechoslov. Bepubl. 
61 (18). 57—64. 65—72. 30/10. 1936.) Ta e g e n e r .

O. Spengler, St. Bóttger und w . Ddrfeldt, Ober die Ermittlung des optimalen 
JPunktes bei. der kalten Vorscheidung. Der optimale Punkt ist dad. gek., daB eine Probe 
des kalten Vorscheidesaftes, auf etwa 80° erwarmt, das Thymolphthaleinpapier hellblau 
farbt u. nach erfolgter Abkiihlung einen pH-W ert von 10,8—10,9 besitzt. Die Maximal- 
effekte des Vorscheideverf. werden erreicht, wenn der optimale Punkt langsam ein- 
gestellt u. dann etwa 1—2 Min. eingehalten wird; erst dann darf der Bestkalk zu
gegeben werden. — Das Thymolphthaleinpapier, dessen Umschlagspunkt von farblas 
iiber hellblau nach blau zweekmaBig so verschoben ist, daB der Farbton „hellblau“ 
im optimal yorgesehiedenen Saft, also bei einem hoheren ph, auftritt, h a t sich am ge- 
eignetsten erwiesen. Das Optimum bei der Yorscheidung wird duich das neue Vor- 
scheidungspapier schnell u. scharf gekennzeichnet. Es ist also geeignet, die Einstellung
u. Einhaltung des Optimums bei der kalten Yorscheidung zn iiberwachen, wenn die
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Pufferung der Safte sich nicht wcsentlich andert. (Dtsch. Zuckerind. 71. 1063—64. 
7/11. 1936.) T a e g e n e r .

H. H. Hall und L. H. James, Verunreinigungeti an der Krystalloberflache und 
ihre Wirkung av f die biologuche Qualilat des Zuckers. Ais „Hcfewachstumstimulantien” 
werden Substanzen bezeichnct, welche nach Impfen einer Zuckerlsg. m it einer be- 
stimmten Anzahl von Hefezellen eine vielfache Yermęhrung der Hefezellen verursachen. 
Diese stimulierende Substanz ist in 80%ig. A. losl.; sic ist organ. Natur, enthalt N 
ii. wird im Autoklaven nicht zerstort. Mit fast gesatt. Zuckerlsg. u. etwas W. gewaschene 
Krystalle ubten eine sehr geringe stimulierende Wrkg. auf das Wachstum der Hefe 
aus. Demnach sitzen diese stimulierend wirkenden Substanzen zum gróBten Teil an 
der Krystalloberflache. Wie Verss. ergaben, sitzen auch die mcistcn der thermophilen 
Bakterien an der Oberflache der Krystalle. Durch Waschen konnen 25 bis zu 100% 
entfernt werden. (Facts about Sugar 31 . 222. 231. Juni 1936.) TAEGENER.

J. Dedek und K. Svenęon, Ober die Karamelisation der Zucker. Bei den Verss. 
wurden die Zuckerproben in einem elektr. beheizten Eisenblock auf 170° erhitzt; dann 
wurden die elektr. Leitfahigkeit, Polarisation, Farbę u. Invertzuckergeh. (mit Me- 
thylcnblau) crmittclt. — Dic Qualitat des Krystallzuckers hat einen deutlichen Einfl. 
auf dio Eigg. u. bes. auf die Fiirbung des karamelisierten Zuckers. Die Zucker von 
Klaren, die m it Knochen- oder Aktiykohlen behandelt worden waren, hatten nach 
%-std. Erhitzen eine gelbe Farbę, wahrend die vom Verkochen von Sirupcn erhaltenen 
vicl dunkler (braun) waren. Noch groBer werden die Unterschiede zwischen beiden 
Gruppen beim Vgl. der anderen Eigg. (des elektr. Leitverm6gens, der Verminderung 
der Polarisation u. Entfarbung von Methylenblau). Man kann die Verfarbung des 
karamelisierten Zuckers durch Augenschein feststcllen (Vgl. m it Standardtypen). 
Zucker, dic wahrend der Karamelisation schm., zeigten einen wcsentlich niedrigeren
F. (175,5—176,7°) gegeniiber den anderen Zuckern (181,3—184,0°). Einzelheiten im 
Original. (Sucrerie belge 55. 461—67. 474—89. 1/8. 1936.) T a e g e n e r .

E. Landt, Dic Anwendung der refraklomelrischen Methoden au f die Zuckeramlyse.
Vortrag. (Dtsch. Zuckerind. 61 . 997—98. 1026—28. 24/10. 1936.) Ta e g e n e r .

Giovanni Semerano, Polarographische Untersuchungen in der Zuckerindustric. 
Grundlagen der polarograph. Anałyse fiir die Laborr. des Zuckerfabrikationsbetriebes. 
Best. der Lavulose, des Invertzuckers in den verschicd. Fabriksprodd., Best. der oxy- 
(lierenden Substanzen, der Alkali- u. Erdalkalien u. der Trennung von K, Na u. Ca; 
ferner Best. der oberflachenakt. Substanzen (Farbstoffe, Kolloide), der Reinheit der 
Raffinationsprodd. u. der Veranderung der reinen Saccharose; Best. der Ladung der 
vorhandenen Kolloide u. ihrer Einw. auf die Koagulation; Kontrolle der Reinigungs- 
wrkg. von Aktivkohlen. Ausarbeitung einer Meth. zur Best. der Lavulose u. der Alkalien. 
(Ind. saccarif. ital. 2 9 . 196—207. Mai 1936.) T a e g e n e r .

Ippolito Sorgato, Ober die colorimelrische Bestimmung der Slicksloffi-erbindungen 
der Zuckerrube. Amido u. Aminosauren besitzen die Eig., in verd. Lsg. mit Cu-Salzen 
stark blau gefarbte Komplexyerbb. zu geben, dereń Loslichkeit u. Krystallform zu 
ihrcr ldentifizierung dienen konnen. Die Tendenz zur Bldg. solcher KomplexsaIze 
zeigen am meisten a-Aminosauren, nur schwach /S-Sauren, bei y-Sauren ist sie fast 
nuli. Faktoren, die auf die Bldg. der Komplexverbb. u. Genauigkeit der colorimetr. 
Messung von Einfl. sind: Zus. der N-haltigen Niehtzuckerstoffe, Adsorptionsspektren
u. Aeiditat des Mediums. — Es zeigte sich eine deutliche Beziehung zwischen den 
verschied. N-Formen infolge physiol. Bedingimgen wahrend der Wachstumsperiode. 
In italien. Riiben ist der Geh. an NH3 u. Amino-N etwa doppelt so grofi wie in Ruben 
anderer Zuckerrubenlandcr. Zwischen Zuckergeh. u. N-Geh. der Ruben ergab sieli 
folgende Beziehung: jo hoher der Zuckergeh., desto geringer der N-Geh.; u. je unreiner 
die Rubo, desto groBer ihr schadlieher Einfl. auf dio Verarbcitung. Die Amidę stellen 
unter den losl. Bestandteilen die vorherrschenden Formen dar; ihre Menge ist etwa 
gleich der der Aminosauren. (Ind. saccarif. ital. 2 9 . 208—20. Mai 1936.) TAEGENER.

D. Lever und M. M. Mazumder, Aschenbestimmung in Rohrmelassen. Ver- 
gleichsbestimmungen zwischen der auf chem. u. elektrometr. Wege (mit Hilfe des 
„Salometers") ermittelten Asche ergaben, daB fur Rohrmelasscn die spezif. Leitfahig
keit eine lineare Funktion des Aschengeh. bei einer bestimmten Verdiinnung ist. Fiir 
eine Konz. von 0,5% wurde die Formel: %  Asche =  spezif. Leitfahigkeit x  14282 +
1,028 abgeleitet. Im Gegensatz zu der von Ze r b a n  u. S a t t l e r  angegebenen Formel 
stimmen die durch Verwendung obiger Formel erhaltenen Resultate m it den chem. 
bestimmten (zweimalige Zugabe von H;SO,) besser iiberein. Ebenso wie die Formel
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von Ze r b a n  u . S a tt l e r  ist auch die neue Gleichung auf Riibenmelassen nicht an
wendbar. (Int. Sugar-J. 38. 214—16. Juni 1936.) Ta e g e n e r .

XV. Garungsindustrie.
A. Schwedow. Ansteigen des Sduregrades und Vcrmehrung der Bakterien bei der 

Gdrung. Beobachtungcn iiber die Bakterientatigkeit beim Giiren von Wfirze. Fest- 
gestellt wurde, daB die Aciditatszunahme bei Essigbakterien geringer ais bei Milch- 
saurebatterien ist. Nach der Siiurebldg. sind die Milehsaurebakterien 91/2-mal starker 
ais Essigbakterien. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 12 . Nr. 6. 44—46.
1935.) * S c h ó n f e l d .

Stefan Bakonyi, Der gegeiiwdHige Stand der aceton-dthylalkoholischen Gdrung. Ge-
schiehtiiclies, Theorie der Aceton-A.-Garung u. Litcraturammmenstellung. Aus- 
fiihrliche Angaben iiber Heranzuehtung u. Anlegen yon Dauerkulturen des Garungs- 
erregers, iiber Rohstoffe, Maischebereitung u. -yergarung, Dest. u. Rektifikation. 
(Chemiker-Ztg. 6 0 . 1021— 23. 1043—45. 23/12. 1936.) ‘ Sc h in d l e r .

William L. Owen, Endmelassen ais Rohmaterial fiir biochemische Induslrien.
II. (Butanol und Aceton.) (I. ygl. C. 1936 . II. 1075.) Nach dem Verf. von A r ro yo  
wird Melasse auf 9—10 Balling (5—6%  Zucker) verd. u. dic Lsg. durch V2-std. Erhitzen 
auf 105—110° sterilisiert, dann auf 55° abgekiihlt u. m it Hefeautolysat versetzt, das 
zur Inversion des Rohrzuckers dient, dio in etwa 1 Stde. erfolgt ist. Durch den Zusatz 
der Aussaat von Bakterien in einer Menge von 10 Vol.-% wird die Vergarung sofort 
eingeleitet, die in ca. 36 Stdn. beendet ist. 100 kg Melasse mit 62% Zuckergeh. ergeben 
unter Zusatz von 2 kg Ammonsulfat, 3 kg CaC03 u. 6 1 Hefeautolysat etwa 20 kg eines 
Giniisches, das aus 74,5% Butanol, 20,5% Aceton u. 5%  A . besteht. I n d u s t r i e l l e  
Yerwendungszwecke. (Facts about Sugar 31. 214—15. 217. Juni 1936.) TAEGENER.

William L. Owen, Endmelassen ais Rohmaterial fiir  biochemische Induslrien.
III . (Citronensaure.) (II. vgl. vorst. Ref.) Beschreibung des Verf. von Ca h n  (vgl. 
F. PP. 675 236. 675 237; C. 1930 . I. 2646). (Facts about Sugar 31. 298—300. Aug.
1936.) Ta e g e n e r .

W. S. Butkewitscli und A. A. Melnikowa, Riibensafl ais Materiał zur Gewinnung
von Citronensaure auf biochemischem Wege. (Vgl. C. 1936 . I. 2159.) An Stelle von 
Saccharose laBt sich zur Gewinnung von Citronensaure durch Garung in Ggw. von 
Aspergillus niger Riibensaft verwenden. Der der Zuckerfabrik entnommene Riiben- 
saft wurde auf 20% Zuckergeh. yerdiinnt. Der gleiehe Stamm mit hoher Citronensiiure- 
bildungsfahigkeit wurde zur Vcrarbeitung von 3 Saftfraktionen verwendet. Die erste 
Fraktion wurde der Garung mit auf dem Saft selbst erzeugter Hefedecke unterworfen, 
dann wurde der Saft abgegossen u. die gleiehe K ultur zur Citroncnsiiuregarung von 
2 weiteren Saftfraktionen verwendet. In  der Lsg. hauft sich die Citronensaure bis auf 
10—5% an- hei einer Ausbeute von 50—80% des verwendetcn Zuckers. Dio Hefe
decke belmlt ihre Aktivitat bis zu 40 Tagen. Zum Saft miissen 0,01—0,02°/o KH2PO,, 
u. 0,01°/o MgS04 oder Mg(N03)2 zugesetzt werden. Die nachsten Rubensaftfraktionen, 
nach Bldg. der Hefekultur, erfordern keinen Salzzusatz zur Vergarung. Der Saft muB 
auf pn =  4 eingestellt werden. In 10 Gartagen konnen auf 1 qm Saftschicht u.
2,5 cm Schiclithohe (20°/o Zuckergeh.) 1,82—1,60 kg Citronensaure mit einer Aus
beute von 67—80% des verwendeten Zuckers erhalten werden. Die Gewinnung reiner 
krystallin. Citronensaure bereitet keine Schwierigkeiten. (Microbiol. [russ.: Mikro- 
biologija] 5. 259—69. 1936.) SCHÓNFELD.

P. I. Gromakowski, Bios ais Faktor der Ilefei-ermelirung. Ein synthet., bios- 
freies Medium (Mineralsalze +  Zucker) eignet sich nicht zur Vermehrung yon Backerei- 
hefe. Die boobachtete Moglichkeit des Wachstums auf synthot. Medium ist zuriick- 
zufiihren 1. auf Biosreseryen in der Hefezelle u. 2. auf dio Ggw. von Biosspuren im 
Zucker. Sobald diese yerbraucht sind, kommt die Vermehrung zum Stillstand. Die 
Wirksamkeit geringster Biosmengen gestattet es nicht, das Prod. ais Nahrmittel an- 
zusehen; es ist aber auch nicht ein Biokatalysator, weil es im Verlaufe der Hefever- 
mehrung yerbraucht wird. Durch Regeln der Biosmenge im Nahrmedium laBt sich 
die Hcfeyermehrung in bestimmten Grenzen regeln. (Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5- 
557—75. 1936.) ' Sc h ó n f e l d .

J. W. Medwedew und N. S. Wyssotzkaja. Messung der Biokatalysaloren der 
Hefen. Zwischen der Menge des zugesetzten Biokatalysators u. der absol. Gargeschwin- 
digkeit yerschied. Mengen yon Hefezełlen besteht folgende einfache Beziehung: Um,
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berechnet auf 1 g Hefe, ein u. diesel be absol. Gargeschwindigkeit zu erzielen, mus3en 
die Mengen des zuzusetzenden Biokatalysators direkt proportional sein der M. der 
lebenden Hefen. Die Best. der Biokatalysatoren der Hefen kann demnaeh nicht auf 
der relativen Gargeschwindigkeit basieren. Es muB vielmehr experimentell die Menge 
lebender Hefe gefunden werden, welche mit zugesetztem Biokatalysator die konstantę 
absol. Gargeschwindigkeit ergibt. Dio Menge des Biokatalysators ist durch diese 
Mengo lebender Hefe auszudrucken. Ais absol. Gargeschwindigkeit bei 30° u. aus- 
reichender Zuckcrmenge wird yorgeschlagen: 5 mg COo/Min. pro 1 g Hefe. Zur Kenn- 
zeichnung der Reinheit des Prap. wird eine Zahl yorgeschlagen, welche den Geh. an 
Biokatalysator in mg-Einheiten fur 50 mg-Prap. zum Ausdruek bringt. Ergibt z. B. 
oin Kolben mit 2,0 g Hefe 10 mg CO^/Min., so enthalt sie 2000 mg-Einheiten oder 
2 g-Einheiten oder 0,002 kg-Einheiten an Biokatalysator. (Microbiol. [russ.: Mikro
biologia] 5. 576—81. 1936.) S c h o n f e l d .

R . Illies, Uber die Kornigkeit der Prefihefe. Die Annahmo, daB Verschiedenheiten 
in der Pufferungsfahigkeit von Melasse auf die Kornigkeit der PreBhefe von Einfl. 
seien, wurde nicht bestatigt. Die Unterschiede in der Pufferung von Handelsmelassen 
waren quantitativ u. qualitativ so geringfugig, daB eine Einteilung in gutartige u. 
schlechte Melassen nicht gerechtfertigt ist. Eine Beeinflussung der Hefequalitat da- 
dureh entfallt somit auch. Vf. beschreibt ein Verf. zur Priifung von Melassen auf ihre 
Pufferung u. gibt Unters.-Ergebnisse. GróBere Phosphatzusatze bewirken eine merk- 
liche Yerbesserung der Pufferung bei ph =  6—7. Im Laufe der Vergarung erfolgt eino 
Abnahme der Pufferung durch Assimilation von Aminosauren u. Phosphaten. (Bren- 
noroi-Ztg. 53. 205—06. 209—10. 10/12. 1936. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) Gd.

J. W . Medwedew und A. G. Chomitsch, Anderung der biochemischen Eigen- 
schaften der Hefen beim Waschen. Durch 2-faches Auswaschen mit W. kann aus lebenden 
unbeschadigten Hefezellen ein Teil der Biokatalysatoren ausgezogen werden, was zu 
einer Abnahme der Garfahigkeit u. des Wachstums fiihrt. Bei Beobachtung der ąuanti- 
tativen Anderungen des Garyermogens der lebenden Hefen, ihrer Vermehrungsenergie, 
der Garenergie von Troekenhefe u. ihres Geh. an Biokatalysator Z  kommt man zu 
dem SchluB, daB in allen Fallen die gleiehen Substanzen wirksam sind. Ob diese 
Bios oder Z-Faktor genannt werden, hangt von der untersuehten Hefeeig. ab. An erste 
Stelle wird das GaryermSgen gestellt, dio beobachtete Erscheinung wird ais Auswaschen 
des Biokatalysators Z  formuliert. (Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5. 582—89. 
P lanta 26. 303—10. 1936.) S c h o n f e l d .

F. Stockhausen und R. Koch, Ausbeutebestimmungen bei hock- und niedrig- 
vergarenden unłergarigen Bierhefen. Aus zahlreichen, durch Tabellen belegten Verss. geht 
heryor, daB die estremsten hoch- u. niedrigyergarenden Bierheferassen gleiche Hefe- 
ausbeuten liefem u. auch hinsichtlich Zellenzahl, Hefevol. u. Hefetrockensubstanz 
gleiche Werte ergeben, so daB sich hoch- u. niedrigyergarende Hefen durch Ausbeute- 
bestst. nicht unterseheiden lassen. Angaben uber die Vers.-Anordnungen. (Wschr. 
Brauerei 53. 325—30. 10/10. 1936.) S c h i n d l e r .

Leon Moens, Te?nperalureiiiflilsse bei der Bierbereitung. Die Wrkgg. yerschied. 
hoher Tempp. beim Malzen u. Brauen auf Wachstum, Starkeverflussigung, Verzuckerung 
u. EiweiBkoagulation werden ausfiihrlich besprochen. (Petit J . Brasseur 44. 1174—78. 
4/12. 1936.) S c h i n d l e r .

F. W. J. Clendinnen, Bruchbildung in kalten Wiirzen. Vf. legte experimenteli 
an Labor.-Wiirzen die Zeit fest, innerhalb dereń bei einer Abkiihlung der Wiirze von 
60 bis auf 20° die beste Bruchbldg. eintritt. Es wurde festgestellt, daB je kiirzer die 
Zeit, um so besser dio Bruchbldg. ist. Angaben iiber die Durchfuhrung der Unter- 
suchungen. (J . Inst. Brew. 42 (N. S . 33). 567—68. Dez. 1936.) S c h i n d l e r .

L. R. Bishop und W. A. Whitley, Die Bruchbildung von Wiirzen. Einflufi des 
Abkuhlungsgrades. Unlersuchungen und Bestimmung des Flockungsgradcs. Aus zahl
reichen durch Tabellen u. Kurven belegten Verss. geht hervor, daB, je schneller eine 
Wiirze abgekuhlt wird, um so schneller sie einen gut filtrierbaren Bruch bildet u. damit 
eine blankę Wiirze mit guter Vergarung liefert. Jedoch zeigten die Biere aus der schnell 
abgekiihlten Wiirze eine gewisse Leerc im Geschmack. Angaben uber die Verss. u. 
die dazu yerwendeten Rohstoffe u. Vorriehtungen. (J. Inst. Brew. 42 (N. S. 33). 569 
bis 574. Dez. 1936.) S c h i n d l e r .

F. E. B. Moritz, Bruchbildung von Bienc-urzen unter besonderer Berucksichtigung 
des Einflusses der Dauer und Starkę der Abkiihlung. Vf. bestatigt im wesentlichen die 
Ergebnisse von C LEN D IN NEN  (s . o.), erstreckt jedoch seine Yerss. auch iiber die Tempp.
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von 70—00°. Abb. Tabellen. (J. Inst. Brew. 4 2  (N. S. 33). 574—78. Dez.
1936.) S c h i n d l e r .

W. J. Watkins, Brauereiversucke iiber die Bruchbildung von Wiirzeh. Unter 
Verwendung von Warmeaustauschvorr. mit verschied. Plattenstarke stellte Vf. fest, 
daB Wiirzen, die beim langsamen Abkiiblen (16 Sek.) gut Bruch bilden, bei 3—6 Sek. 
dauemdem Abkuhlen dies ebenfalls tun. Dagegen gibt es Wurzen, die beim schnellen 
Abkuhlen bessero Bruebbldg. zeigen ais beim langsamen Abkiihlen. Einige Wiirze 
bilden auch beim schnellen Abkuhlen keinen Bruch. Abb., Diagramme, Tabellen. 
(J. Inst. Brew. 4 2  (N. S. 33). 579—84. Dez. 1936.) SCHINDLER.

Richard Seligman, Die Bruchbildung in kalten Wurzen. Kurze Gegenuberstellung 
der Ergebnisse der vorst. referierten Arbeiten von CLENDINNEN, BlSHOP u . W h i t l e y ,  
M o r itz  u . W a tk in s .  (J . Inst. Brew. 4 2  (N . S. 33). 566— 67. Dez. 1936.) S c h in d le r .

S. Irak, Vber die Geicinnung von Kohlensaure in Bierbrauereien aus den Kessel- 
rauchabgasen. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 12 . Nr. 6. 10—15.
1935.) SCHONFELD.

O. Engels, Der Einflu/3 der Diingung der Weinberge auf die Qualitdt des Weines. . 
Verss. ergaben, daB K 20  u. P2Os vorwiegend die Qualitat verbessem, wahrend N neben 
dieser Wrkg. in erster Linie den Ertrag beeinfluBt, wenn die Nahrstoffo in einem 
richtigen Verhiiltnis zueinander stehen. (Wein u. Bebe 18 . 206—17. Nov. 1936. Speyer 
a. Bh.) G r o s z f e l d .

J. Ribereau-Gayon, Das Kaliumsulfat im Wein. Vf. besprieht die allmahliche 
Umwandlung von dem Wein zugesetztem S 02 in H2S04, durch dereń erhóhten Saure- 
grad der Wein allmahlich geschmacklich immer saurer werden u. verderben kami. 
(Progr&s agric. viticole 106 . (53.) 569—71. 13/12. 1936. Bordeaux.) G r o s z f e l d .

A. Ssokolowski und S. Skubijewa, Einige Bemerkungen zur Mełhode der Stdrke- 
bestimmung nach Ewers. Die mit Diastase bestimmte Starkę in Kartoffelknollen u. 
Korn weieht ziemlieh stark ab von den Bestimmungen nach E w e r s . Die Phosphor- 
wolframsaure laBt sich bei der Meth. von E w e r s  durch ZnS04 ersetzen. (Gar.-Ind. 
[russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 12. Nr. 6. 37—40. 1935.) S c h o n f e l d .

Karl Schinorl, Zur Eiweifibestimmung im Oetreide. Gerste und Malz. Besprechung 
der bisher iiblichen Best.-Methoden u. Einzelangaben der Meth. KiiHL u. Gottschalk  
ais der fiir Brauereizwecke besonders geeigneten Best.-Methode. Abbildungen. (Z. ges. 
Brauwesen 59. 121—22. 5/12. 1936.) SCHINDLER.

A. Schwedow, Bestirnmung der fliichtigen Sauren in der Maische. 100 ccm der 
vergorenen Maische wurden nach Befreien vom A. mit HC1 u. Methylviolett bis zum 
Umschlag in Griin behandelt. Die Fl. wird auf 300 ccm verd. u. destilliert. Dio ersten 
100 ccm Destillat werden mit 100 ccm W. nochmals dest., u. 100 ccm Destillat wiederum 
mit 100 ccm W. dest., so lange, bis 400 ccm Destillat erhalten wurden. Hiervon ent- 
nimmt man 100 ccm u.'dest. in Fraktionen zu 10 cem mit einer Geschwindigkeit von 
100 ccm in 40—45 Min. Jede Fraktion wird mit Vio‘n* NaOH gegen Phenolphthalein 
titriert. Vergleich der Ergebnisse mit den Zahlen nach D uC L O S. In den fliichtigen 
Sauren sind bis zu 70 ccm Destillat Essigsaure, in den folgenden 70—90 ccm Essig- +  
Buttersaure, in den folgenden 90—100 ccm Buttersaure enthalten. Das Verhaltnis
Essigsaure/Buttersaure ist gleich 3,24: 1. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost]
12. Nr. 6. 42—44. 1935.) S c h o n f e l d .

A. Schwedow, Konduktomeirische Titralion reifer Maische. Die Leitfahigkeit der 
Maische u. von HC1 andert sich mit der Temp. laut Formel: f i  =  Ił0 +  a (l — 10),
wo f i  =  Leitfahigkeit der Lsg., fi0, a u. t0 Konstanten sind. Fiir 1/ioo'n - HC1 erhalt 
man 10~7 J2 =  35557 +  582 (t — 13,5°). (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 
12 . Nr. 6. 40— 42. 1935.) Sc h o n f e l d .

Jean de Clerck, Die Triibungsmessung in Wiirzen und Bieren. Ausfiihrliche 
Besprechung der Arbeiten von H e l m  (C. 1934 . II. 354) u. E n d e r s  (C. 1936 . II. 553). 
Bericht iiber eigene Yerss. (Tabellen) zur Best. von Triibungen nach Zusatz von l °/0 
Zuckerkulór, l u/00 Methylenblau, 0,2%o Methylrot, Melanoidin im Vergleicli zu 
Melanoidin-W.-Losungen. Ferner wird iiber den Einfl. des verschied. groBen Innen- 
durchmesser der MeBgerate auf das Ergebnis berichtet. Angaben iiber Wrkg. u. Eignung 
des Photometers nach P uL F R IC H , das jedoch nicht die durch Absorption der Licht- 
strahlen in der Fl. hervorgerufenen Fehler auszuschalten gestattet. (Buli. Ass. aneiens 
Etudiants Ecole supźr. Brasserie Univ. Louvain 36. 165—80. Okt. 1936.) S c h i n d l .
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Curt Lucków, Grundsatzliches zur Alkohol bestimmung in extrakthaltigen Spirituosen 
mit Hilfe des Probedestillierapparates. (Dtsch. Destillateur-Zt.g. 57. 626. Z. Spiritusind. 
59. 442. Mitt. Abt. Trinkbranntwein- u. Likórfabrikat. Inst. Garungsgewerbe. Berlin 
26. 45. 1936.) G b o s z f e l d .

P. Equeter, Mons, Bolgien, Mittel zum Kliiren von Flussigkeiten. Es besteht aus 
einem adsorptionsfahigen Mineralstoff im Verein mit Stoffen, die Yerunreinigungen 
fallen, wie Agar-Agar, Fleohten, Hausenblase, Cellulose. (Belg. P. 402 072 vom 17/3.
1934, Auszug yeroffent licht 4/8. 1934. Zus. zu Belg. P. 399 654; C. 1936. 1.
4511.) M a a s .

J. R. Geigy S. A., Schweiz, Kldren und Schonen ton Wein. Man stellt zunachst 
durch Auflosen von 50 Na4P 20 7 in 100 Tanninlsg. von 25° Be, die mit 10 Na2C0;! 
neutralisiert- wurde, ansehlieBendes Eindampfen, Trocknen u. Pulvern das Kliirmittcl 
hor. S tatt 50 Na4P 20 7 kann auch ein Gemiseh aus 44 Na,P„0; -10 H 20  u. 24N a2H2- 
P 20 7 vcrwendet werden. 24 g des erhaltenen Prod. werden zu 100 1 Wein gegeben u. 
dann eine Lsg. von 32 g Gelatine in 300 W. zugesetzt. Es wird Klarung von Schleim- 
stoffen usw. sowie Entfemen yon Metallvcrbb. bewirkt. (F. P. 803 659 vom 25/6.
1935, ausg . 6/10. 1936.) SCHINDLEB.

XVI. Nalirungs-, GenuB- und Puttermitiel.
L. H. Lampitt, Die loissenschaflliclic Seite bei der Zubereitung von Lebensmitteln. 

Wert wissenschaftlicher Forsehungsarbeit bei der Herst. von Lebensmitteln, Fem- 
haltung von Verunreinigungen, Verderben von Backwaren durch Schimmel, Alt- 
backcnwerden, Ranzigkeit von Olen u. Fetten, Aufgaben der Schokoladenherst. u. an- 
deres (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 770—74. 9/10. 1936.) G b o s z f e l d .

C. M. Whittaker, Die wissenschaftliche Seite bei der Herstdlung von Lebensmitteln. 
Bemerkungen zu L a m p i t t  (ygl. yorst. Kef.) iiber engl. Reehtsprechung bei Schadi- 
gungen uberempfindlicher Personen durch Farbstoffe. (J. Soc. chem. Ind., Chem. &
Ind. 55 . 843. 23/10. 1936. Chesire.) Gb o s z f e l d .

T. Wood. Die Yerwendung von Kautschuk in der Lebensmittelindustrie. (Food 
Manuf. 11. 436—37. Dez. 1936.) G b o s z f e l d .

Johannes Prescher, Ober Art und Menge der fu r  Konsen-ierung von Lebensmitteln 
zulussigen cliemischen Stoffe. (Vgl. C. 1937. I. 455.) Ergiinzung u. Berichtigung. 
( Pliarmaz. Zentralhalle Deutschland 77. 740. 26/11. 1936. Cleye.) G b o s z f e l d . "

W. D. siawin, Ober die AnwendimgsmógłichkeU der Oligodynamie des Silbers in 
der Nahrungsmittelindustrie. Silbergaben, die sich im W. ais bakterieid erweisen, stimu- 
lieren in der organ. Substanz der Nahrungsmittel das Wachstum der Bakterien, so daB 
dio Anwendung der oligodynam. Meth. fiir die Nahrungsmittelindustrie ungeeignet ist. 
(Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 147—52. 1935. Moskau, Klin. 
Inst.) K l e y e b .

Fr. Schnelle und Fr. Heiser, Dungung und WeizenąualiUit. Vff. untersuehten 
dio Wrkg. yerschied. Dungung auf die Weizenąualitat der Erntejahre 1930, 1932, 1933 
u. 1934. Die durch die Dungung erzielbaren Veranderungen im Backvol. u. Porenbild 
sind zwar bemerkbar, bewegen sich aber in einer GroBenordnung, die unter den móglichen 
Untcrschieden liegt, die dureh yerschied. Witterungscinflusse u. erbliche Sorten- 
imtersehiede heryorgerufen werden. 1000-Korngewicht u. Hl.-Gewicht werden durch 
Volldiingung erheblich giinstig beeinfluBt. Lediglieh P  wirkt auf das Hl.-Gewicht 
yerschlechtemd ein. Die gleiche yerbessernde Wrkg. auf die physikal. Konstanten 
des Getrcides ubt Stalldimgung aus, wobei die erzielbaren Verbesserungen in der Back- 
fahigkeit geringfiigig bleiben. (Miihle 73. Kr. 52; Miihlenlabor. 6. 183—92. 24/12.
1936,) H a e v e c k e r . 

Domenico Marotta. Francesco Di Stefano und Angela Vercillo, Ober die
lieifung von M M . I. Verhalten der Diastase. Inhaltlich ident. mit der C. 1936- I. 3038 
referierten Arbeit. (Congr. int. Quim. pura apl. 9. VII. 136—54. 1934. Rom.) G b im m e .

M. P. Neumann, Klassifizierung und Kennzeichnung der Handelsmehle vom 
Standpunkt des Brotherslellers. (Mehl u. Brot 36. Kr. 46. 1—4. 13/11. 1936.) H a e v .

H. Cleve, Das Problem der Backfahigkeitsverbessertmg des Weizens durch Vor- 
bereiiung. Vf. gibt Analysen u. Backvcrss. yerschied. Weizen an, die auf 15 Arten yor- 
bereitet wurden. Allgemein zeigt die Mehlkleberąuellung erhohte. Werte, wahrend 
die Sehrotkleberąuellung streut. Die in den Backyerss. am freigeschobenen Geback
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erzielten Vol.-VergrdBerungen gingen nicht auf Kosten der Porung. Die Verbesserungs- 
moglichkeit durch Chemikalien wird durch die Vorbereitung nach yerschied. Richtungen 
beeinfluBt. (Miihle 73. 1633—-38. 24/12. 1936.) H a e v e c k e r .

A. Schulerud, Die Starkę ais bestimmender Faktor fu r  die Backfahigkeit der 
RoggenmehU. Die Yiscositat argentin. u. russ. Roggenmehl-W.-Suspensionen erreicht 
erst bei recht hoher Temp. nennenswerte GroBen, wahrend deutschea u. balt. Roggen- 
mehl bereits um 65° ein Maximum der Viscositat aufweisen. Diese Unterschiede wieder- 
holten sich bei Unters. der aus den Roggenmehlen isolierten Starken. Nach einjahriger 
Lagerung jedoch glichen sich die Unterschiede aus. Die „weichen“ Starketypen lieferten 
mm auch das Bild der „lmrten“ Starketypen. Die Unterschiede liegen nicht allein 
in der Roggensorte begriindet, sondern in dcm Einfl. der bei der Isolierung der Starkę 
mitgerissenen starkoverflussigenden Diastase, die spater durch die Lagerung zerstórt 
wurde. Schaltet man durch Saurezusatz (pn =  4,0) dio Diastasetatigkeit aus, so zeigen 
die Viscositats-Temp.-Kurven fiir die einzelnen Mehle einen typ. Verlauf: Nach einer 
ersten, recht kleinen Zunahme der Yiscositat passiert dio Kurvo einen Wendepunkt, 
um dann bei noch hSherer Temp. sehr schnell zuzunehmen. Die Lago auf der Temp.- 
Skala, bei der dieses schnelle Ansteigen anfangt, ist fiir die einzelnen Mehle ycrschied., 
ein Beweis dafiir, daB die Starkę der Mehle wirklich eine yerschied. Resistenz gegen 
Verkleisterung besitzt. Die Verfolgung der Verkleisterung bei gleichniaBig zunehmendcr 
Temp. u. die Unters. iiber dio Kleisterbldg. bei konstanter Temp. unter Ausschaltung 
der Enzymwrkg. durch Saurezusatz gibt ein gutes Kriterium fiir die Backfahigkeit 
des Roggenmehles. Der physikal. Zustand der auBeren Starkeschicht des Brotes, 
der im Ofen fast augenblicklich yerkleistert, ist bestimmend fiir Form u. Gr§Be des 
Brotes. Folgende Fallo konnen den n. Verlauf dieses Prozesses stóren: Die Starkę 
ist nicht fahig, einen yiscosen Kleister zu bilden, oder er wird durch ein ttbermafl an 
Diastase zu stark abgebaut. Dio Gargase konnen entweichen, das Brot fallt zusammen 
u. erhalt eine klitschige Krume. Oder die Starkę ist schwer yerkleisterbar, der Kleister 
wird zu spat gebildet, so daB die Schicht zu wenig dehnbar wird, sie bricht u. gibt 
rissige Brote. Letztcres ist die typ. Erscheinung bei alten Roggenmehlen, bei denen 
die Diastasemenge, die fiir die richtige Zahigkeit des Kleisters erforderlich ist, zu weit 
zuriickgegangen ist. (Muhlo 73. Nr. 52; Miihlenlabor. 6 . 177—82. 24/12. 1936. Oslo, 
Kristiania Brodfabrik A/S.) H a e v e c k e r .

Horst Sauer, Ober Elaslizitat und bleibende Dehnung ani Teige. Vf. untersuchto 
mehrere Mehle im Farinographen u. Dehnungsmesser yon H a l t o n  u. SCOTT B l a i r  
(vgl. C. 1936. II. 2042). Mehle mit ahnlichen Farinogrammen konnen groBe Unter
schiede im Konsistenzkraft-Dchnungsdiagramm aufweisen. Das MaB der Alterung in 
der Dehnbarkeit u. im Dehnungswiderstand ist abhangig yon der Vorbehandlung des 
Teiges. Dio Angabe eines Elastizitatsmoduls ist fiir Teige moglich, nicht aber einer 
Elastb.itatsgrenze, da auch bei geringcn Formanderungen das Teigstiick nicht in seino 
ursprungliche Form zuriickgeht. (Z. ges. Getreide-, Miihlen- u. Backereiwes. 23. 235 
bis 237. 242—45. Dez. 1936. Breslau, Techn. Hochsch.) H a e v e c k e r .

Otto Fahr, Technologische Unterschiede zwischen den amerikanischen und eurcypii- 
ischen Knetmethoden. Die hochtourigen amerikan. Knetmaschinen sind fiir schwach- 
klebrige Weichweizenmehle unbrauchbar. Dagegen yerlangt der kraftigo Kleber der 
Hartweizenmehle starkere Bearbeitung zur yollen Teigentwicklung. (Mehl u. Brot 36. 
Nr. 44. 14—18. 30/10. 1936. Stuttgart.) H a e v e c k e r .
*  A. Scheunert, Vitamim in Mehl und Brot. Besonders wichtig fiir die menschliche 
Vitaminversorgung ist der Vitamin-Br Gch. des Mehles u. Getreides. Im Alehl von 
94% Ausmahlung wird beim Weizon der Vitamin-Br Geh. um etwa 20%, bei Roggen 
hingegen gar nicht vermindert; bei weiterem Kleieentzug sinkt der Vitamin-B1-G!eh. 
bei 82%ig. Weizenmehl nur um ca. 13% gegeniiber dem Yollkorn. Bei noch weiter- 
gehendem Entzug sinkt der Vitamin-Br Geh. rasch u. erheblieh ab. Nur bei Roggen- 
mehl (0—75%) ist erst eino Verminderung von 30% gegeniiber dem Ganzkorn ein- 
getreten. (Mehl u. Brot 36. Nr. 44. 8—9. 30/10. 1936. Leipzig.) H a e v e c k e r .

M. P. Neumann, Kann bei der Brotherstellung Fett gespart werden ? Vf. lehnt 
Ersatz des Fettes zur Isoliening des Brotteiges angeschobener Brote durch Streumehl 
wegen des unansehnlichem AuBeren des Brotes ab. (Mehl u. Brot 36. Nr. 51. 1—2. 
18/12. 1936.) H a e v e c k e r .

Heinrich Maass, Ober Dauerfrischhaltung vcm Obst und Gemiise in gerbstoffhaltigen 
Prdparaten. Yerss. iiber Einlagerung von Obst in Gerbstoffprapp. ergaben, daB der 
Gerbstoff den Zutritt von Bakterien u. Schimmelpilzen yerhindert, die Entw. vor«
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liandener Keime u. die in den Friiehten vor sich gehenden enzymat. yorgangc hemmt, 
ohne daB die Friichte einen fremden Gerueh annehmen. Es gelang, Apfel iiber 1 Jalir 
vóllig genuBfahig zu erhalten. Weitere giinstige Ergebnisse mit Bimen u. Tomaten, 
auch mit Gemiisearten wie Kohlrabi, Gurken u. Spargeln. (Braunschweig. Konserven- 
Ztg. 1936. Nr. 51. 6. 16/12.) G r o s z f e l d .

Enrico Peyrot, Ohemische Yeranderungen in grunen TaJeloliven. Durch einjahriges 
Aufbewahren von grunen 01iven in Salzwasser zeigt sich neben einem natiirlichen An- 
steigen von W. u. Asche (NaCl) eine bedeutende Abnahme an A.-Extrakt, N-Substanz, 
reduzierbarem Zucker u. Tannin. (Ind. ital. Conserve aliment. 11. 81—82. Sept./Okt. 
1936. Perugia.) G r i m m e .

*  N. W. Iwanowa, Der Nahrwert von Sojabohnen. Ihr Gehalt an Vitamin A, Eiweip- 
stoffen und Salzen. Dio Sojabohnen enthalten, wie sich aus Verss. mit Ratten ergab, 
reichlich Vitamin A. Ebenso konnen die Sojabohnen ais einzige EiweiBąuelle fiir dio 
wachsenden Ratten dienen. Die Sojabohnen weisen somit einen hohen biol. Nahrwert 
auf. Sie sind arm an Natriumchlorid u. Calciumsalzen. (Problems Nutrit. [russ.: 
Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 135—42. 1935. Odessa, Ukrain. Inst. f. Ernahr.) K x f ,VER.

H. W. Lohse, Die Sojabohne ais Nahrungsmittel und induslrieller Rohslnff. t)ber 
die Verwendung der Sojabohnen zur menschlichen Ernahrung in China u. in den Ver- 
einigten Staaten, die Zus. der Bohne, dio Bereitung von Sojamilch, Sojamelil u. Soja- 
bolmenol u. dio Anwendung der Extraktionsriickstande sowie Herst. von Sojalecithiu. 
(Canad. Chem. Metallurgy 20. 224—25. Juli 1930.) ScH O N FEL I).

Karoly Gartner, Sandor Kończ jr. und Maria Tillmann, Ober den Nicotin- 
(jehall der ungarischen Tabaksorten. (Vgl. C. 1936. II. 1267.) Es werden die Ergebnisse 
der Nicotinbestimmungen (in Klammer die Greń/.- u. Durchsclmittswerte in % ) *n 
groben Garten- (0,33—1,62, 0,97), mittelfeinen Garten- (0,36—1,32, 0,84), groben 
Muskateller- (0,30—1,82, 1,06), Szt. AndrAser Muskateller- (0,24—1,27, 0,76), Szuloker- 
(1,03—2,58, 1,80), Szegeder- (1,79—3,21, 2,50), Debrecener- (0,80—4,37, 2,58), Tiszaer- 
(0,72—3,74, 2,23) u. Cherbltabaken (1,48—4,03, 2,75) des Pflanzungsjahrcs 1934 ver- 
offentiibht. Einzelheiten (Tabellen) im Original. (Mezogazdasńgi-Kutatńsok 9. 246—53. 
Sept./Okt. 1936. Budapest, Kgl. ung. Tabakregie. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .

N. I. Gawrilow und w . M. Romanow, Untersuchungen auf dem Gebiet der Tabak- 
chemie. V. Mitt. Sind Proteine in fermentierten Tabakbldttem enthalten ? (IV. vgl.
C. 1933. II. 3779.) Aus den yorliegonden u. friiheren Unterss. der Vff. (C. 1930 .1. 605) 
sowie Befunden von I l j i n  geht hervor, daB die Proteinkomplexe des Tabaks sich in 
einem Zustand befinden, aus dem sie erst durch Behandlung mit NaOH u. dabei auch 
nur teilweise in Lsg. iibergefiihrt werden konnen. In  den 21,25% des in den A.-Auszug 
iibergegangenen Tabak-N war kein durch Peptidbindungen gobundener N enthalten. 
Nach der Meth. von BARNSTEIN wurden jedoch in diesem Extrakt bis 3%  Protoin-N 
gefunden. — Ein bei 50—60° aus Tabak dargestellter wss. Auszug enthielt auch koine 
merklichen Mengen Peptid-N. Eine geringo Zunahinc des Amino-N nach Hydrolyse 
war auf Ggw. von Diicetopiperazinen zuriickzufiihren. In den alkal. Auszug gingen 
Verbb. mit viel Peptidbindungen uber. Vff. isolierten daraus eino hoehmol. Substanz, 
die nach Reinigung 11,28% N u. 6,37°/„ Asche enthielt; dio Analyse der N-Formen 
deutete auf EiweiBnatur. Diese Substanz war schwer zu hydrolysieren u. lieferte viel 
Huminstoffe. Nach der Fallung der EiweiBfraktion enthielt der alkal. Extrakt prakt. 
keine Verbb. m it Peptid-N. Nach allen Extraktionen verblieben noch 33,1% des N in 
den Zellwanden des Tabaks, u. dieser N gehort hauptsachlich don EiweiBstoffen an. 
Durch Behandeln mit kochendem W. wurde aus dem Tabakrest eine eiweiBahnliche 
Substanz isoliert, die dem Prap. aus dem alkal. E xtrakt ahnelte. — Nach yollstandiger 
Hydrolyse der Zellwande wurden 88%  ihres N-Geli. in der Lsg. wiedergefunden; der N 
stammte aus Aminosauren. Die Best. der N-Formen ergab eino ahnliche Verteilung, 
wie sie gewohnlich in Protem vorgefunden wird. Der Tabak, in dem sich nach B a r n - 
STEIN 75,88% EiweiB-N befinden, enthalt also eigentlich: in den Zellwanden 33,11"U, 
in der Fallung des Alkaliextraktes 4,21°/a, im Filtrat des Alkaliextraktes 2,0%, 
ganzen 39,32°/0 Eiweifi-N. — In fermentierten Tabaken ist also der nach BARNSTEIN 
bestimmte N nicht um 10—7% hóher ais der wahre Geh. an EiweiB-N, wie SmirnOW 
annimmt, sondern etwa doppelt so groB wie der aus der Menge der Peptidbindungen 
berechnete Wert. (Planta 26. 6—18. 4/12. 1936. Moskau, Staatsuniv., Labor. f. organ. 
Chemie u. Akademie d. Wissenschaften d. USSR, EiweiBlabor. d. organ.-chem. 
Inst.) K o b e i ..



1 9 3 7 . I .  H y fj. N a h r u n g s -, G e n u s z - u n d  F u t t e b m i t t e l . 1 8 2 3

B. H. Molanus, Untersuchungsmethoden bei der Bestimmung der Qualitat von Eiern. 
Vf. berichtet iiber Nachpriifung neuerer Untersuchungsverff. (GróBo der Luftkammer, 
Fluorescenz der Schale, Viscositiit yon Eiklar u. Dotter, Krystallisation des Eiklars 
u. a.). Einzelheiten im Original. (Berlin, tierarztl. Wschr. 1936 . 812—16. 11/12. 
Bilt, Holland.) ' G r o s z f e l d .

H. H. Beck und K. G. Weckel, Milchfilmeigenschaften, ihre Wirkung auf das 
Verhaltenflussiger Milch gegeniiber Ultravioleltbestrahlung. Vff. untersuchen u. bestimmen 
nach der Lichtreflexmethode Dicke u. FlieBeigg. von diinnen Milchfilmen verschied. 
Kapazitat (Beeinflussung durch die Schwerkraft, die Art der Metalloberfliiehe, den 
Neigungsgrad der Oberflache). Angaben iiber Beziehungen dieser Eigg. zur Fahigkeit 
der Milch, durch UV-Bestrahlung antirachit. Eigg. anzunehmen. Einzelheiten in 
Tabellen u. Kurven. (Ind. Engng. Chem. 28 . 1251—54. N o y . 1936. Newark, N . J., 
Hanovia Chemical and Manufacturing Comp.) G r o s z f e l d .

L. M. Thurston, W. Carson Brown und R. B. Dustman, Ozydationsgeschmack 
in Milch. II. Die Wirkung des Homogenisierens, Riihrens und Gefrierens yon Milch 
und, ihre dadurch bewirkte Neigung zur Enlwicklung des Oxydationsgeschmacks. (I. vgl.
C. 1935- II. 1103.) Verss. ergaben, daB Homogenisieren, langeres Riihren bei niedriger 
Temp., Gefrieren u. Auftauen von Milch ihre Neigung zur Entw. eines Oxydations- 
geschmackes yerhindern. Die Ergebnisse scheinen den friiheren Befund anderer 
Autoren zu stiitzen, daB das Lecithin eher ais das Butterfett der Trager des Oxydations- 
geschmackes ist. (J . Dairy Sci. 19. 671—82. Nov. 1936. Morgantown, West Virginia, 
Agricult. Experim. Station.) GROSZFELD.

' G. P. Lonergan, Ein automalisches Verfahren zur Herstellung von Milchpuher. 
Partielle Konz. der fl. Milch im Gegenstromverf. u. schlieBliclie Spriihtrocknung im 
warmem Luftstrom. Einzelheiten im Original. (Ind. Engng. Chem. 28. 1264—65. 
N o y .  1936. Waterbury, Conn., The Bristol Comp.) GROSZFELD.

K. I. Kudsin, Acidophilc Gelrdnke. Aus dem Darm von Siiuglingeu lassen sieli 
verschied. Stamme von B. acidophilus isolieren. Zur Bereitung acidophiler Getranke 
ist ein Stamm zu wahlen, der die Darmmikroflora cnerg. verandert u. Milch raseh zur 
Gerinnung bringt. (Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5. 547—56. 1936.) SCHONFELD.

J. G. Raisski, Ober den Kumys aus gekochter Slittenmilch. Kumys aus gekochter 
Stutenmilch weist sowohl bzgl. des Geschmackes u. wie auch des naturlichen Gasgeh. 
keinerlei Unterschiede mit dem aus der rohen Milch hergestellten Getranko auf.
(Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 152—54. 1935. Bad Borowojo
urotschischtsche [Kasakastan].) K l e v e r .

A. Radometkina, Sibirische peplonisierende Milchsaurerasseii vom Sir. lactis-Typ. 
Ober auBerst bestiindige Rassen von Str. lactis. (Milch-Ind. USSR [russ.: Molotschnaja 
Promyschlennost] 3. Nr. 6. 28—30. 1936.) S c h o n f e ld .

M. H. French und w . D. Raymond, Die Kentizahlen von Milch- und Butterfett 
im Tanganyikagehiet. Nach zahlreichen Feststellungen waren die Kennzahlen des Butter- 
fettes von emheim. Kiihen normal. Dio Butterfettgehh. der Milch waren hoch (4,56 bis 
5,47%)> der Geh. an fettfreier Milchtrockenmasse niedriger (8,81—9,09%) sonst in 
den Proben gefunden. (Analyst 61 . 750—51. Nov. 1936. Mpwapwa, Tanganyika 
Territory.) G r o s z f e l d .

F. Th. Van Voorst, Die Halbmikrobuttersaurezahl. I II . Halbmikrobuttersdure- 
zalil und neue Kirschner-Zahl von niederldndischem Butterfett. (II. Ygl. C. 1936 . I. 4093.) 
Vf. verfolgte 1 Jahr lang die genannten Keimzahlen an niederland. Butterfett (Tabellen 
u. Diagramme). Die Schwankungen betrugen fiir die neue K lR SC H N E R -Z ahl 19,7 bis 
24,2, fiir dio Halbmikrobuttersaurezahl 20,5—24,2. Der P.-Wert nach VAN DER L a a n  
(vgl. C. 1923 . I. 268) blieb im Laufe des Jahres zicmlich konstant. (Chem. Weekbl. 33. 
742—43. 12/12. 1936. Alkmaar, Keuringsdienst van Waren.) G r o s z f e l d .

A. M. Nikolajew, Die Herstellung der Weichkase Romadur und Munster. 
Technolog. Angaben; Zus. der Kasesorten. (Milch-Ind. USSR [russ.: Molotschnaja 
Promyschlennost] 3. Nr. 7. 37—41. Juli 1936.) SCHONFELD.

Antonietta Orru, Der Ndhrwert einiger Milchprodukle. I. Unlemuchungen und 
Beobachtungen iiber Kuhkdse. Kuhkase enthalt neben fiir die Emahiung des jungen 
Tieres bes. wichtigen Proteinen u. Mineralsalzen eine gcwisse Menge Vitamin, u. ist ge- 
cignet, den Nahrstoffmangel von Getreidemehl auszugleichen. Die giinstigc Wrkg. des 
Kases auBert sich vor allem in der Verlangerung der Lebensdauer u. Belebung der 
WachstumsYorgange, sowie der Fruchtbarkeit. Beste Kasekonz. in der Mehlmisch- 
nahmng 6—9%. (Quad. Nutriz. 3. 313— 41. Okt. 1936. Rom.) G r im m e .
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Karl Baseler, Die Ertrdge an Boh- und verdaulichen Ndhrstoffen ton Klee- und 
Wiesengras bei verschiedenen Werbungsmethoden. a) Trocknung: Mechanisch verlustlos, 
am Erdboden, auf Dreibockreutem, Allgauer und Sleinaćher Hutten, Dunndrahtreutem. 
b) Einsuuerung. Der Nahrstoffverlust, bezogen auf den Nahrstoffgeh. des Ausgangs- 
materials, betrug an Starkę wert (yerd. RoheiweiB) bei Einsiiuerung 8,2 (5,0), Diinn- 
drahtreuter 33,4 (14,5), Dreibockreuter 36,9 (29,7), Allgauer Hiitte 38,6 (20,7), Erd- 
bodentrocknung 41,4 (32,7)%. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirt- 
schaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 8 . 509—44. 1936. Konigsberg, Uniy.) G r o s z f e l d .

T. E. Woodward und J. B. Shepherd, Ein Versuch iiber die Zerkleinerung ton 
Alfalfaheu bei der Lagerung. Wirkung auf Raumbedarf, Temperaturentwicklung, Farbę, 
Futterwert und Verluste an Nahrstoffen. Zerkleinertes Heu ist fiir die Lagerung yorteil- 
hafter. Andererseits erhitzt sich das gehackselte Heu starker ais das lange. Carotin- 
geh. u. grune Farbę blieben weniger gut erhalten. Der Verlust an Troekenmasse war 
erhoht, aber immer nur maBig. Die Schmackhaftigkeit war beim sehwarzen zer- 
kleinerten Heu geringer, beim braunen ebenso gut wie beim unzerkleinerten. Die Milch- 
ergiebigkeit war trotz erhóhter Nahrstoffaufnahme etwas yerringert, (J. Dairy Soi. 19. 
697—706. Nov. 1936. Washington, U. S. Department of Agriculture.) G r o s z f e l d .

A. O rni, Ernahrungsversuc!ie mit Durasaat (Sorghum aethiopicum). Bei Futterungs- 
verss. mit jungen Ratten zeigte sich Duramehl dem Getreidemehl geringfiigig unter- 
legen. Eine Mischung von 80% Dura- u. 20% Getreidemehl hatte den gleiehen Nahr- 
effekt wie reines Duramehl. (Quad. Nu tri z. 3. 351—67. Okt. 1936. Rom.) G r i m m e .

J. van Beynum und J. w . Pette, Buttersauregarung und Milchsairegarung im 
Silofutter. Buttersauregarung yon Silagefutter, d. h. Buttersaurebaktorien, konnen 
Sohadigungen der Kaseąualitat heryorrufen. Aus einer Bespreehimg der Lebens- 
bedingungen der Buttersaureerreger folgern Vff., daB eine Buttersauregarung am besten 
yermieden wird durch gleichmaBige Silago yon stark u. gut durehfeuchtetem Futter, 
so daB „Schichtungen" nicht auftreten konnen; yor allem muB fiir eine gleichmaBige 
Durchsiiuerung gesorgt werden. Ahnlich yerhalt es sich mit der Milchsauregarung. Die 
bakteriolog. Wertbest. einer Silage wurde er8rtert. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde 
Infektionskrankh. Abt. H  94. 413—33. 4/8.1936. Hoom [Niederland].) G r im m e .

N. J. Chlebnikow und A. F. Arsenjew, Die technologischen Bearbeitungsbedin- 
gungen und die biologische Wertigkeit des Fischmehls. Einfiihrung von Fisęhmehl mit 
7,15% F ett u. 9,47% Salz ais Gefliigelfutter in die Ration ru ft keine Wachstums- 
storungen hervor. Der Einweichungsvorgang yerringert den Geh. an Yitamin B2, 
aber nicht die Gute des Proteins. Wcitere Angaben iiber biol. Wertigkeit des Proteins 
der einzelnen gepriiften Fischmehle. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Land- 
wirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 8. 565—79. 1936. Moskau, Wissenschaftl. Forsch.- 
Inst. f. Geflugelzueht.) G r o s z f e l d .

A. F. Arsenjew und N. J. Chlebnikow, Untermchung der biologischen Wertig
keit des Fischmehls, in Abhangigkeit vom Rohstoffe. Der biol. Wert yon 7 Fischmehl- 
sorten war, bezogen auf Wachstumsforderung, hoher ais bei Casein u. Fleischmehl. 
Der Yerdauungskoeff. lag bei 80%. Der Geh. an Vitamin B2 schwankte sehr u. geniigte 
nicht immcr zur Deckung des Bedarfs. Fischmehl eignet sich ais einzige Quelle fiir 
tier. EiweiB in der Ration von wachsenden Kiicken, wobei aber Zugabc von Mineral- 
bestandteilen zur Ration 1% nicht iibersteigen darf. Der biol. Wert von Fibrin ais 
EiweiBfutter ist sehr niedrig. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschafte- 
betr. Abt. B. Tierernahrg. 8 . 580—93. 1936. Moskau, Wiss. Forsch.-Inst. f. Gefliigel- 
zucht.) G r o s z f e l d .

W. Schónfeld, Futterungsvcrsuch iiber die Mastung von Fettschweinen. Zur Er- 
zeugung von Fettschweinen iiber 150 kg Lebendgewicht ist Mast mit Vorbereitung 
mit Riiben aUein oder mit Kartoffeln zweckmaBig. Bei der Fettm ast konnen die Riiben 
durch Kartoffeln oder Sauerkartoffeln ersetzt werden. Das giinstigste F e t t : Fleiseh- 
yerhaltnis lieferte Gerstenmast (1:1,77), weniger Kartoffelmast (1:1,97 bis 2,20). 
(Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 8- 
545—64. 1936. Weschnitzmuhle i. Odenwald, Vers.- u. Lehranstalt f. Schweinezucht 
u. -haltung.) GROSZFELD.

H. BUnger, Fiitterungsversuche mii Holzzuckerhefe an Hastschweinen. (Unter 
Mitarbeit von K. Richter, H. Briłggemann, J. Schultz und H. Augustin.) Yerss. 
ergaben, daB Holzzuckerhefe mindestens Vj der sonst ublichen tier. E iw e iB fu tte r m it te l  
in der Sehweinemast ersetzen kann. Entw. der Schweino u . Futterverwertung der 
Sehlachtware sind die gleiehen wie bei reiner Fischmehlfiitterung. Die Yerwendbarkeit
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der Holzzuckerhefe ais a 11 e i n i g e s EiweiBfutter erscheint noch fraglich. (Bieder- 
manns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tieremahrg. 8. 594—96, 
1936. KieL) G r o s z f e l d .

K. Richter und H. Briiggemann, Schwei?iemaslversuch mit Holzzuckerhefe ais 
EiweiBfutter im Vergleich zu Fischmehl. Holzzuckerhefe ist geeignet ais EiweiBbeifutter 
fiir Schweine. Das EiweiB darin war yon hoher biol. Wertigkeit. (Biedermanns Zbl. 
Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 8 . 597—99. 1936. 
Kraftbom, Tschechnitz, Krs. Breslau, Forseh.-Anstalt.) G r o s z f e l d .

Biinger, Schultz und Augnstin, Fiitlerungstersuche mit Holzzuckerhefe an Mast- 
schweinen. Bei einem Vers. yerwendete Holzzuckerhefe enthielt 41—43% yerdauliches 
EiweiC u. li atte einen Stórkewert yon 67 kg. Ersatz der Halfte von Fischmehl durch 
die gleiche Menge Holzzuckerhefe war auf FreClust, Zunahme u. Futterverwertung 
ohne EinfluB. Der yollstandige Ersatz des Fischmehls durch Holzzuckerhefe bewahrte 
sieh nicht. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tier
emahrg. 8 . 600—607. 1936. Kiel, PreuB. Vers.- u. Forseh.-Anstalt f. Milchwirt- 
sehaft.) G r o s z f e l d .

H. Claassen, Die Verwendung ton Holzzucker in der Schiceinemast. Angaben 
iiber Gewinnung u. Zus. yon Holzzucker, dessen Verdaulichkeit u. Starkewert u. Er- 
fahrungen bei Mastverss. an Schweinen. Krit. Bemerkungen zu B u n g e r  (vgl. yorst. 
Reff.) (Cbl. Zuckerind. 44. 983—85. 9/11. 1936.) G r o s z f e l d .

Riccardo TuiJi und Elena Borghetti, Unterscheidung von lleis und Hafer in ter- 
falschtem M M . (Ygl. C. 1936. I. 2854.) Man farbt das Mehlsediment, wie fruher mit- 
geteilt, mit Methylenblau u. Eosin A. Hierbci farben sich sowohl Reis- wie Haferstarke 
blaugriin an, wahrend Weizenstarke gelb bleibt. Zur weiteren Differenzierung gibt man 
auf das Prap. einige Tropfen 10%ig. Gerbsaurelsg., laflt 5 Min. lang einwirken, wascht 
mit W. aus, gibt einige Tropfen 2%ig. Kaliumbichromatlsg. darauf u. wascht nach 
2—3 Min. wieder mit W. Reisstarke yerliert hierbci ihre Blaufarbung u. wird gelb, 
wahrend Haferstarke die blaugriine Farbung behalt. Taumellolch yerhalt sich bei der 
Farbung ahnlich wie Hafer, jedoch sind die Starkekorner bedeutend kleinor u. zeigen 
einen punktfórmigen Hilus. (Ann. Chim. applicata 25. 643—46. Nov. 1935. Rom.) G ri.

Eckardt, Zur 7olumenbestimmung des Backversuches. Vergleichende Verss. der 
Vol.-Bestimmungen nach N e u m a n n  u . nach FO RNET mit der W.-Verdrangungsmeth. 
ergaben, daB dio N e u .M ANN-Werte durehschnittlich 6,8%  zu niedrig, die F oR N E T - 
Werte durchschnittlich 5,7% zu hoch liegen. (Z. ges. Getreide-, Miihlen- u. Backereiwes. 
23. 245—48. Dez. 1936. Dippoldiswalde.) H a e v e c k e r .

Bruno Rornani und Luigi Oliyari, Beitrag zur Untersuchung von Bulterkeks und 
ahnlichen Produkten. Das natiirliche im Mehl yorhandene F ett bat gegenuber Butter 
eine bedeutend hohere Refraktion u. JZ., u. eine stark erniedrigte VZ., doeh ist setne 
Menge in Buttergeback gegoniiber der zugesotzten Buttermenge so gering, daB seine 
Einw. auf dio Fettkennzahlen wenn auch bemerkbar, jedoch rolatiy so gering ist, daB 
der Nachweis yon Margarine dadurch nicht beeintrachtigt wird. (Ann. Chim. applicata 
26. 362—65. Aug. 1936. Udine.) G r i m m e .

Virgilio Bolcato, Der biologische Nachweis ton Konsenierungsmittdn in  Frucht- 
saften und •sirupen. Die biol. Priifung auf Konservierungsmittel soli dereń chem. Nach
weis nieht ersetzen, sondern erganzen. Vorbedingung fur einen guten Ausfall ist die 
Abwesenheit yon S 02. 50 g Saft werden tropfenweise mit H 2S04 bis zum Farbumschlag 
von Kongorotpapier yetsetzt, dann werden m it W.-Dampf 70 ccm abdestilliort. 
Destillat u. Ruekstand werden mit CaC03 gefallt. Enthalt der Saft mit W.-Dampf 
fliichtige Konseryierungsmittel, so wird S 02 ohno H 2S04-Zugabe durch tropfenweises 
Zugobon von Vio'n- KMn04-Lsg. oxydiert, worauf die W.-Dampfdest. folgt. Das 
Destillat u. der Ruekstand dionen nach dem Filtrieren zur Untersuchung. Eino weitere 
50—100-ccm-Probe des Saftes wird 3-mal naeh dem Ansauem mit H 2S04 mit 50 ccm 
eines Gemisches yon A. -f  PAe. (1 +  1) ausgeschuttelt, die Aussehuttelungen werden 
bei Zimmertemp. yerdunstet. Nach Ausfallen der H2S04 mit CaC03 werden alle 3 Proben 
auf das urspriingliche Vol. u. den naturlichen Sauregeh. eingcstellt, wenn notig mit 5%  
Zucker u. 0,5% Phosphat yersetzt. 10 cem werden mit 0,5 ccm frischer Kultur yon 
Bierhefe, bzw. Citronensafthefe besat u. 24 Stdn. stehen gelassen. In letzterem Falle 
miBt man die gebildete C02, bei Bierhefe entweder diese, oder beobachtet auf gebildetc 
Kulturen. In 2 Tabellen wird die biol. Beeinflussung von reinen Saften u. Sirupen nach 
Zusatz bestimmter Konzz. yon bekannten Konseryierungsmitteln gezeigt (s. Original). 
(Ind. ital. Conserye aliment. 11. 73—76. Sept./Okt. 1936.) G r i m m e .
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F. Th. Van Voorst, Saccharosebeslimmung in  Schokoladepa stele. Angabe von 
Arbeitayorschriften. Bei dem amtliehen Verf. empfiehlt sich zur Klarung fiir die Polari- 
sation besonders das Verf. yon C a r r e z .  Boi Ggw. von Starkesinip (Masse) empfiehlt 
sich das Verf. yon K r u i s h e e r  (1929). (Chem. Weekbl. 33. 743—46. 12/12. 1936. 
Alkmaar, Keuringsdienst van Waren.) G r o s z f e l d .

Paul F. Sharp und R ay G. Hart, Der Einflup des •pliysikalischen Zustandes des 
Fettes auf die Berechnung der Trockenmasse aus dem spezifischen Gewicht der Milch. 
Die yorhergehendc Temp.-Geschichte der Milch beeinfluBt ihre D.15, bedingt durch 
Anderungen im physikal. Fettzustande u. abhangig von der Hoho des Fettgeh. Vf. 
empfiehlt Best. der D .30 nach yorhergehender Erwarmung auf 45°, 1/2 Min. Folgende 
Gleichung liefert dann die Gesamttrockenmnssc: T  =  1,2537 F ett +  0,2680 Lacto- 
metcrgrade/D.30 der Milch. Nach 421 Verss. lag der Unterschied zwisehen Ergobnis 
der Trocknung u. dem berechnetcn Wert niemals uber 0,30%. Vf. besprieht weiter 
die Fehlermogliclikeiten bei der Best. der Gcsamttrockenmasse durch Trocknung. 
(J. Dairy Sci. 19. 683—95. Nov. 1936. Ithaca, New York, Cornell TJniv.) G r o s z f e l d .

A . F . Woitkewitsch, Zur Frage der ziveckvui/3igcn Methodik der Untersucliung 
von kondensierter Milch mit Zucker zur Bestirnmung der Bcstandigkeit. Die gezuckerte 
Kondensmilch wird m it dest. sterilisiertem W. entsprechend yerd., zu %  in ein Bcagens- 
glas gegossen u. das Glas m it Paraffin iibergossen, oder besser mit 3%ig. Agar. Das im 
Reagensglas gebildete Gna hebt die Paraffin- oder Agarschicht, so daB die Gasmenge 
lcicht ermittelt werden kann. Zur Feststellung der Mikrobenentw. werden die Verss. 
bei 37°, aber auch bei 45 u. 20° durehgefuhrt. (Milch-Ind. USSR [russ.: Molotschnaja 
Promyschlennost] 3. Nr. 6. 20—22. .Tuni 1936.) ScnÓNFELD.

S. A. SchaJirjan, Zur Frage der Feststellung von objektiven Methoden zur Be- 
urleilung der Buttergualildt. Zur Best. der Katalasezahl ist die titrimetr. Meth. genauer ais 
dio gasometrische. Sie wird nach B u s u k  wie folgt ausgefuhrt: 2g  Butter werden bei 
39—40° gesehm., mit 50 ccm W. derselben Temp. yersetzt, gut yermischt u. auf 25° 
abgekuhlt. Nach Zusatz von 10 ccm 0,3%ig. H 20 2 laBt man 2 Stdn. boi 25° stehen. 
Daneben wird ein Kontrollyers. mit der aufgekochten u. abgekuhlten Butteremulsion 
angestcllt. Die Proben werden nach 2 Stdn. mit 5 ccm 10°/oig. H2S04 angesauert u. 
mit VlO*n * KMn04 bis auf 30 Sek. bleibende Bosafarbung titriert. Die Differenz der 
Titration der bciden Proben entspricht, auf 100 g Butter berechnet, der Katalasezahl. 
Die Katalasebldg. war boi Str. lactis 0, bei B.subtilis517, B. mycoidcs 414, B. mesenter. 
153, B. fluorescens liquefac. 282, B . Zopfii 260, B . aerogenes 20,8, B. coli 20,1. M ilc h - 
siiuremikroben entwickeln sich in Butter yiel schlechtcr ais andere Mikroben. Zwisehen 
der Katalasezahl der Butter u. den organolept. Eigg. besteht eine enge Beziehung. Die 
Katalasezahl der Butter nimmt selbst bei 0° schnell zu. Eine liohe Katalasezahl frisclier 
Butter ist olrne Zweifel ein Anzeichen bakterieller Infektion. (Milch-Ind. USSR [russ.: 
Molotschnaja Promyschlennost] 3. Nr. 5. 24—26. 1936.) SCHONFELD.

L. Waters und A. Zum , Beobachtungen bei der Benzidinperozydasereaktion mit 
Butter. (Ygl. C. 1936. I. 1990.) Erst Ggw. von 5% Kochsalz bcwirkt bei Ausfiihrung 
der Bk., auch in Butter aus pasteurisiertem Rahm, Blaufarbung. S ta tt der gesatt. 
MgS04-Lsg. wird Verwendung yon 20%ig. Lsg. empfohlen. Zur Lsg. der Butter soli 
A. verwendet werden, weil PAe. die Bk. zu empfindlich macht. Die Menge H20 2 
(5 Tropfcn 3%ig. Lsg.) darf nicht ubersehritten werden. Gelegentlich negativer Ausfall 
der Rk. bei l a nd  butter war durch zu weitgehende Siiuerung bedingt. (Z. Unters. 
I^ebcnsmittel 72. 140—43. Aug./Sept. 1936. Kaldenldrchen, Niederrhein, Chem. 
Unters.-Amt.) G r o s z f e l d .

Califomia Fruit Growers Exchange, Los Angeles, abert. von: Donald 
R. Thompson, Ontario, und Glenn H. Joseph, Corona, Cal., V. St. A., Herstellung 
ron Gelee. In einem wss. Medium werden 100 (Teile) 100-gradigen Pektins oder ent- 
sprecliende Mengen anderer Gradigkeit gelost, eine ausreichende Menge des Salzes 
einer starkeren Ba.sc u. einer schwaehen Saure zugesetzt u. weiterhin nicht mehr ais 
etwa 4000 Zucker u. Saure zur Erzeugung eines fruchtahnlichen Geschmacks. Die 
Mischung wird auf einen Geh. yon etwa 75%’ an Feststoffen eingekocht. Sie dient 
ais schnell crstarrender, fester u. glatter Uberzug fiir Konditoreiwaren. Beispiel: 
15 Unzen 100-gradiges Pektin, 2% Unzen Natriumacetat, 3V2 Unzen C itron en sau rc ,
20 lbs Glucofcsirup yon 43 Bć, 30 lbs Rohrzuckcr u. 3 Gallonen Wasser. (A. P- 
2 059 541 vom 24/9. 1934, ausg. 3/11. 1936.) N i t z e .



California Fruit Growers Exchange, V. St. A., Pektihstoffherstdlung. Der Aus- 
gangsstoff wird bei einem pH -W ert, der 8,5 nicht merklich ubersteigt, u. yorzugsweise 
bei Tempp. unterhalb 35°, z. B. 25°, mittels Alkali hydrolysiert. Man befreit yom W . 
u. trocknet. Nach der dehydratisierenden Trocknung wird der Stoff durch Erwarmen 
mit alkal. oder ammoniakal. W . bei Ggw. eines losl. Alkali- oder NH.j-Salz.es dispergiert 
u. dann gegebencnfalls nach Filtration gefiillt. Das Prod. ist ein faseriges Alkalipektat. 
Es eignet sieh u. a. zur Entrahmung von Kautschukmilch. (F. P. 804 366 vom 31/3. 1936, 
ausg. 22/10. 1936. A. Prior. 1/4. 1935.) N i t z e .

Bazyli Gapanowicz, Białystok, Polen, Herslellung eines faulnisverhi)idernden 
Nahrmittels fiir Bienen, dad. gek., daB man gewóhnlichen Zucker mit 5%  gepulvertcr 
Holzkohle vermengt u. die M. mit rektifiziertem Spiritus, wclcher 5%  Lysoi, 3%  Naph- 
thalin u. 2% Bzn. enthalt, befcuchtet. (Poln. P. 22  2 13  vom 20/6. 1933, ausg. 7/12.
1935.) K a u t z .  

Althea Lepper, New York, N. Y., V. St. A., Speiseeismasse, besteht aus Zucker
(lOOTeilen), Eigelb (9,75), Agar-Agar (1,16), Citronensaure (0,25) u. Pektin (0,16). 
Die Misehungsverhaltnisse konnen in gewissen Grenzen abgeandert werden. AuBer 
Citronensaure sind Wcin-, Apfel- u. Maleinsaure yerwendbar. (A. P. 2  060 679 vom 
24/8. 1933, ausg. 10/11. 1936.) N i t z e .

L. A. Dreyfus Co., New York, ubert. von: Richard P. Dyckmann, Orange, 
N. J., V. St. A., Kaugummi. Man mischt 4—6 (Teile) ,,bubble“-Gummigrundmasse,
7—10 Glucose, 24—30 Zucker u. 1/,,—1 Geschmacksmittel, wobei letzteres hauptsachlich 
aus den terpenlialtigen Anteilen der z. B. bei der Vakuumdest. yon Pfefferminzol er
haltenen Fraktionen bestehen soli. (A. P. 2 0 6 0 4 6 1 vom 23/5. 1935, ausg. 10/11.
1936.) ALTPETKR.

E. Merck, Darmstadt, Bleichen von Tabak. Man spritzt auf geschnittenen Tabak
oder ganze Blatter eine etwa 5- oder hóher-°/0ig. H 20 2-Lsg. Die Bleichwrkg. wird durch 
Zugabe von wenig NH3 (z. B. 10 g je Liter Bleichlsg.) wesentlich beschleunigt. Dio mit 
dem H 2On in Beriihrung kommenden Leitungeh u. Spritzdusen dtirfen kcine Zers. des 
H20 2 bewirken. (D. R . P. 635 840 KI. 79c vom 23/12. 1933, ausg. 16/12. 1936.) A ltp .

Karl Klein, Mannheim, Verminderung des Nicolingehaltes im Tabakrauch. Tabak 
oder -fabrikate werden mit Lsgg. leicht hydrolysierbarer Verbb. des Ti, Ce, Zr oder Sn 
fiir sich oder in Mischung, gegebencnfalls unter Zusatz von Netz- u. Dispergiermitteln, 
behandelt. Geeignet sind z. B. Ti-3- oder -4-sulfat, Stannosulfat oder -chlorid, Ti-Wein- 
saure, Orthotitansaure- oder Zinnsaureester. Es lassen sich bis 84% des Nicotins aus dcm 
Rauch entfernen. (D. R. P. 6 40 19 3 KI. 79c vom 24/3. 1933, ausg. 24/12. 1936.) A lti> .

Faupel & Haake, Efha-Werke Komm.-Ges., Berlin-Britz, Aufarbeiten der bei 
der Schweineexlraklion anfalhnden Riickstdndc. Man schlieBt diese Riickstande mit 
Elektrolytgemisclien, z. B. Citrat-Phosphat-Puffergemischen, mit einem pn-Wert von 
<  7 auf u. maeht die so erhaltene fl. M. mit Verdickungsmitteln, z. B. Pektin oder 
Lecithin, formbestandig. (D. R. P. 636 439 KI. 53| vom 11/4. 1934, ausg. 9/10. 
1936.) B i e b e r s t e i n .

Chappel Bros. Inc., iibert. von: Elton R. Darling, R ockford , 111., V. St. A., 
Fleischcztrakt. Man extrahiert zerkleinertes Fleiscli m it W., bestimmt den pn-Wert des 
Extraktes u. zieht das Flcisch nochmals m it W . aus, das durch Ansiiuern, z. B. m it 
Milchsaure, auf den ermittelten pH -W ert gebracht worden ist. Dann yereinigt man die 
Extraktc u . setzt weitere Saurem engen zu, jedoch nur so yiel, daB beim Aufkochen keine 
EiweiBstoffe ausfallen, worauf der G esam tex trak t e inged ick t u . u n te r  Zusatz von alkal. 
Stoffen auf den anfanglichen pH-W ert gebracht wird. (A. P. 2  057 479 vom 14/2. 1935, 
ausg. 13/10. 1936.) B i e b e r s t e i n .

Joe Lowe Corp., New York, iibert. von: Henry I. Rosner, Trocknung voti Ei- 
inhalł. Man behandelt das Eiklar zunachst mit einer Saure, z. B. Wein-,Milch- oder 
Phosphorsaure (ph  =  6), hebt den cntstandenen Schaum ab, bringt mit Alkali (NH4OH) 
auf ein pH =  8,6 u. trocknet. (A. P. 2  059 399j vom 23/11. 1935, ausg. 3/11. 
1936.) V i e l w e r t i i .

Carl Kremers, Aachen, und Heinz G. Hofmann, Soers iiber Aachen, Oemnnung 
von Eiweijistoffen aus Molken. In  weiterer Ausbldg. des Verf. des Hauptpatentes wird 
hier zwischen die Elcktroden ein Diaphragma geschaltet. — Zeichnung. (D. R. P. 
638880 KI. 12 p yom 4/1. 1934; ausg. 24/11. 1936. Zus. zu D. R. P. 613 124;
C. 1935. II. 2898.) DoNLE.
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XVn. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

T. P. Hilditch, Fetie Ole und Seifen im  Jahr 1936. U bersich t. (Chem. Ago 35. 
557— 58. 26/12. 1936. L iyerpool, U niv .) BEHRLE.

— , Die tońsdien Wirkungen der Ohlorkohlenwasserstoffe. Literaturiibersicht uber 
neuero Arbciten betreffend die tox. Wrkgg. der Chlor-KW-stoffe mit besonderer Be- 
riicksichtigung der in der Fettindustrie yerwandten Lósungsmm. (Seifensieder-Ztg. 63. 
722—23. 26/8.1936.) G rim m e.

Hage, Benzinverluste bei der Eztrakiion von Olsaaten. Bericht iiber die Benzin- 
Terluste bei der Extraktion yerschied. Olsaaten nach dem Diffusionsyerf. (Seifen- 
sieder-Ztg. 63. 960. 18/11. 1936.) N e u .

H. A. Boekenoogen, Die Nebenbestandleile der Fetle wid Ole. (Vgl. C. 1935. 
I I . 300.) (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 33. 461—68. Okt. 1936. Koog aan de Zaan, Holland, 
Oliefabrieken T. Duyyis Jz. A.-G.) N eu.

Kyosuke Nishizawa und Kazuo Matumoto, Sludien iiber das Tivilchellreakłiv. 
XVI. Beziehung zwisehen der Konslitulion der Fettsauren wid ihrer Nadidunkelung beim 
Erhitzen mit dem Twitchdlreakliv. (XV. vgl. C. 19 35 . II. 2757.) Die friiher beriehteten 
Ergebnisse der Earbyertiefung der Fettsauren beim Erhitzen mit Twitchellspaltem 
in Beziehung zur Konst. wurden an Verss. mit reinen Fettsauren bestatigt. Stearin-,
Ol-, Linol-, Linolensaure, Ricinolsdure usw. wurden 5 Stdn. (Elaidinsdure 4 Stdn.) 
m it 0,5% Reaktiy im Vakuuin auf 95° erhitzt u. die Farbzunahme bestimmt. Nach den 
Verss. lassen sich die Spalter in 2 Gruppen teilen: 1. Kontakt u. Twitchell (Naphthalin); 
2. Idrapid, Divulson D u. Pfeilring. Die erste Gruppe yertieft dio Farbo der Fettsauren 
weniger ais dio zweite. Stearinsaure dunkelt nur schwach nach. Die OH-Gruppe 
schiitzt die Fettsauren yor dor Farbzunahme. Isomerisation der Ol- zur Elaidinsauro 
steigert erheblich die Resistenz gegen die Verfiirbung durch das Reaktiy u. die Luft. 
Ahnlicho Wrkg. diirfto Isoólsaurebldg. bei der Hartung haben. Sowohl die Ungesattigt- 
heit wie der fl. Zustand der Fettsauren sind die prim. Ursachen ihrer Yerfarbung durch 
die Fettspalter. Dor Einfl. der Luft auf die Farbyertiofung durch das Reaktiy war 
gróBer ais erwartet werden konnte; LuftausschluB scheint demnach dio wichtigste 
Bedingung zur Vermoidung der Verfarbung boim Spaltyorgang zu soin. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 39. 257 B—258 B. Aug. 1936. Sendai, Tohoku Uniy. [Nach ongi. 
Ausz. ref.]) S c h o n f e l d .

Kyosuke Nishizawa, Untersuchungen uber sulfonierte Ole. 27. Herstdlung und 
Eigensehaftm der reinen Salze des lO-Ozyslearinsaureschwcfdsaureesters. (26. ygl. WlNO- 
KUTI u. T o r iy a m a ,  C. 1 9 3 7 . 1. 1048.) Die Bedingungen zur Gewinnung reiner 10-0xy- 
stearinsaure wurden durch Best. der JZ.-Abnahmo der aus dem Rk.-Prod. von 01ivenól 
u. H2S04 wiodergewonnenen Fettsauren untersucht. Aus den Fettsauren wurde die 
rohe Saure durch Lósen der Verunreinigungen in Petroleum (,,Naphtha“ ) erhalten; 
sie -wurde aus A. umkrystallisiert. Reine 10-Oxystearinsaure: F. 80,6°, SZ. 186,8. Der 
Schwfdsaureester wurde durch Zutropfen eines geringen Oberschusses an C1S03H  zur 
10-0xystearinsaure in A.-Suspension boi 0—1° erhalten. Das K-Salz (KHE) des Esters 
wurde ebenso dargestellt, wie furRicinolsiiure angegeben wurde. Es wurde durchWaschen 
mit A. u. Umkrystallisieren aus W. zwecks Entfemung der Sulfate von Polyoxystearin- 
sauren, goreinigt. Das von Seck  u . D i t t m a r  (C. 1934. II. 2819) dargestellte Na- 
Salz der 10-Oxystearinsaure war nicht rein, weil sie die Bldg. ansehnlicher Mengen 
von Schwefelsaureestem yon Polyoxystearinsaure iibersehen haben. Ausgehend vom 
reinen K-Salz ^-urden das n. K-Salz (K2E), Na-Salz (Na2E) u. das saure Na- (NaHE) u. 
N H t-Salz (NH4HE) dargestellt. Best. der relativen Viscositat u. Obcrflachenspaimung 
der Lsgg. dieser Salze. Die Grenzflachenspannung gegen Luft u. Leuchtol der 3 sauren 
Salze nalun ab mit zunehmender Konz.; aie Lsgg. der n. Salze yerhielten sich ahnlich 
dem Plastabitól V. Die Oxystearinsaure aus Plastabitol V hatte nach T. H a y a s i  
den F. 80,7“. Das Plastabitól diirfto aus ólsaurereichen Olen fabriziert werden. (J . Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 234—35B. Juli 1936. Sendai, Univ.) S c h ó n fe ld .

F . Wittka, Praktische Erfahrungen mit Bleicherden in den Tropen. Bericht iiber 
prakt. Verss. zum Bleichen von yegetabil. Olen mit Bleicherden u. in Misehung mit 
akt. Kohlen in den Tropen. Aus den Verss. geht hervor, daB kiinstlich aktiyierto 
Bleicherden sehnell, akt. Kohlen u. naturakt. Bleicherden ihre Aktiyitat in Landem 
der heiBen u. feuchten Zonen gar nicht yerlieren. Es wird empfohlen, in den Tropen
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Mischungen von akt. Kohle u. naturakt. Bleieherden zu yerwenden. (Seifcnsieder- 
Ztg. 63. 938—40. 11/11. 1936. Berlin.) Ne u .

R. S. Morrell und W . R . Davis, Sludieti iiber die Oxydation von trocbienden 
Olen und terwandten Substanzen. II. A. Oxydation der Maleinsaureanhydridterbindung 
der a-Eldostearinsdure. B. Weil er e Sludien iiber die Eigenschaflen der Maleinsaure- 
anhydridverbindunge?i der a- und P-Eldostearinsaurc. (I. ygl. C. 19 3 6 . II. 4172; ygl. 
auch C. 1936. I I . 3015.) Oxydation der a-Verb. (I). Die Oxydation von I  in Eisessig

1 CH3 • (CH,)3 • C H <rgg— g g > C H  • C H : CH • (CH,),. COOII

ćo-o-óo
CHa • (CH,), • C H ^ g g — ^ g g ^ C H  • CO • CH(OH) • (CH,),. COOII

ćo -o -ćo
u. ohne Losungsmittel beweist, daC nur eine der beiden Athylenbindungen oxydiert wird, 
unter Addition von 2 Atomen 0  pro Mol., u. zwar die „naliestehcnde", wahrend die 
Doppelbindung des Ringes unangegriffen bleibt. Die oxydierte Doppelbindung hat 
Ketooxystruktur, —CO-CH(OH)—, die tautomere Dioxyform ist nicht nachweisbar. 
Peroxydbldg. fand nicht statt, wie bei der ,,entfernten“ Doppelbindung der /S-Verb. 
(s. Mitt. I), so daB also nur die „entfemten" Doppelbindungen zu Peroxyd oxydiert 
werden. Die oxydierte a-Verb. entspricht der Formel II. Die oxydierte Verb. ist 
monomol., Polymerisation fand nicht sta tt. Dio Rolle des Peroxydradikals bei der Poly
merisation ist damit erwiesen. Dementsprechend zeigtenFilme der a-Verb. keinTrocken- 
yermogen, wahrend das Maleinsaureanhydridderiv. der /i-Elaostcarinsaure nach wenigen 
Stdn. zu einem harten Film austrocknete. Die Oxydationsgeschwindigkcit der a-Verb. 
ist auBerst gering u. die Oxydation ist erst nach Zusatz yon Co-Katalysatoren moglich 
gewesen; unter gunstigsten Bedingungen dauert sie 3-mal langer, ais boi der /i-Verb. 
Hóhere Tempp. besclileunigen nur wenig die Oxydation der a-Verb., die Induktions- 
periode in Eisessig dauert in Ggw. des Katalysators 24 Stdn. Auch die bei 100° mit
Oo oxydierte Verb. war nicht merklich polymerisiert. Die bei 100° oxydierte Verb. 
halt die zwoi O-Atomo zuriłck. Das krystallin. Hydrierungsprod. der a-Verb. hatte 
den F. 74° aus wss. A., das Hydrierprod. der p-Yeib. den F. 03° (hydriert in Athyl
acetat u. Eisessig in Ggw. von P t0 2-H20). (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55- 
Trans. 261—65 T. 18/9. 1936.) " ’ SCHONFELD.

R . S. Morrell und W . R . Davis, Studien iiber die Oxydation ton trocknendcn 
Olen und terwandlen Substanzen. III . Wirkung der Warme auf die oxydierte ji-Eldo- 
8tearinnialeinsdu.rcanhydridverbindv.ng. (II. vgl. vorst. Ref.) Die in der I. Mitt. (1. c.) 
beschriebene oxydiertc Maleinsaureanhydridverb. des /9-EIaostearins kann schemat, 
ais I  formuliert werden. Dio beiden, in polarer (Essigsaure) u. apolarer Lsg. (CC14) 

,  ^•CH-CH*j5-CO"CH(OH)-Ci „  >CH • O -C H \^  , „
6 — 0  - Óh - Ó ^  . Ó h /  +

erhaltenen Polymeren (s. I. Mitt.) zeigten yerschied. Stabilitat bei 100°. Das in Eis
essig gebildete Polymere wurde durch Erhitzcn wenig angegriffen; nur die Peroxyd- 
zahl, welche im Gleichgewicht 27—30% bctrug, sank auf etwa 0. Nach Erhitzen auf 
110° in CO, enthielt es immer noch 2 O je oxydierter Doppelbindung. Auch bei E r
hitzen der Eisessiglsg. sank die Viscositat wenig, so daB Depolymerisation zu keinem 
nennswerten Betrage stattfinden konnte. Das in CC14 erhaltene Gel zeigte nach E r
hitzen keine Peroxydzahl mehr u. war bei 90—100° ziemlich leicht losl. in Eisessig; 
der C-Geh. nahm zu. Die Umwandlung durfte nach II yor sich gehcn. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 265—67 T. 18/9. 1936. Edgbaston, Birmingham, 
Univ.) SCHONFELD.

Norberto Sabbatini, Dic Herstellung eon Baumwollsaatól. (Fortsetzung yon
C. 1936 . II. 4267.) Es werden yor allem die bewahrten Raffinationsyerff. erortert. 
(Nuoya Riv. Olii yegetali Saponi 36. 287—89. 295. 1/12. 1936.) Grimme.

Henri Marcelet, Die Gegenwart von Kohlenwassersloffen in Erdnupól. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1 9 3 6 . II. 2631 referierten Arbeit. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 
2055—57. Nov. 1936.) N eu.

Yoshiyuki Toyama und Tokuzo Ishikawa, Dioxystearinsdure in Ricinusol. Die 
in geringer Mcngc im Ricinusol enthaltene, schon langere Zeit bekannte (JuiLLARD, 
Buli. Soc. chim. France [3] 13  [1895]. 238) u. iifters bearbeitete, konstitutionell jedoch



nocli nicht aufgeklarte Diozystearinsdure erwies sich ais eine d-0,10-1)ioxi/sleariiisatire, 
C,8Hm0.i =  CH3-[CH2],-CH(0H)-CH(0H)[CH;,]7-C02H (1), Krystalle (aus A. +  A. 
1: 1), F. 142—143°. Die sehr geringe spezif. Drehung in Chlf. oder Me. ist nicht gróBer 
ais hoclistens +1,6°. Oxydation mit Na2Cr„07 u. H ,S04 ergibt n-Nonan- u. Azelain- 
siiure. Methylesler, C19H3a0 4 (II), Krystalle; F. 112—114°, dreht in Methanol in sehr 
geringem Mafie nach rechts. Diacetat des Metliylesters, Ci9H30O,(O-CO'CH3)2, farblose 
FI., D .154 0,9280; hd is =  1,4498; [a]D30 =  +0,19° (ohne Losungsm.). Athylesler,
C,0H40O4, Krystalle, F. 104—105°. Diacetat des Atliylcsters, C20H 38O2(O-CO-CH3)2,
farblose FI., D .154 0,9743; nD16 =  1,4485; [<x]d30 =  +0,31° (ohne Losungsm.). — 30 Min. 
langes Einleiten von HBr in geschmolzenen II bei 140°, Entbromieren des entstandenen 
Dibromstearinsauremethylesters durch Erhitzen mit Zinkstaub u. Methanol u. Verseifen 
der gebildeten Octadeeensauremethylester mit alkoh. KOH fiihrte zu /l9, 10-Elaidin- u. 
/ l9’10-Olsaure. — Wahrend F r e u n d l e r  (Buli. Soc. chim. France [3] 1 3  [1895]. 1052), 
sowie INOUE u. S u z u k i  (C. 1931 . I I .  2593) von einer opt. Spaltung der rac. Dioxy- 
stearinsdure ans Olsaure vom F. 130° mittels Strychnin berichten, konnten Vff. diese 
Spaltung nicht wiederholen. Bemerkenswcrt ist auch die sehr grofie Bestandigkeit von I 
bei Racemisierungsverss. gegenuber der leichten Racemisierlmrkeit der akt. 9,10-Dioxy- 
stearinsiiuren von INOUE u. S u z u k i  (1. c.), sowio der d-9,12-Dioxystearinsaure yon 
G r u n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 4400). (Buli. chem. Soc. Japan 11 . 735—41. 
Nor. 1936. Tokyo, Tokyo Imp. Industr. Res. Labor., Hatagaya, Shibuya-ku. [Orig.: 
engl.]) B e h r l e .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Samenóle einiger Spezies der 
Cucurbilaceae. In den Samenolen von TricJwsa?Uhes cucurmeroides u. Momordica 
charantia wurde friiher Trichosansaure, ein Stereoisomeres der Elaostcarinsilure vom 
F. 35—35,5° gefunden. Es wurden 21 weitere (japan.) Samenole der Cucurbitaceae 
untersueht. Cucurbita moscliata Ducli. Olgeh. der Kerne 39,68—43,33%, D .154 0,9208, 
nn 15 -  1,4748—1,4747, SZ. 2,11—1,05, VZ. 190,7—190,0, JZ. (W us) 110,4—112,6, 
Unverseifbares 0,81—0,82. — Cucurbita maxima Duch.: Olgeh. 39,96—49,16%,
D .154 0,9194—0,9240, n D16 =  1,4738—1,4774, SZ. 1,0—5,56, VZ. 189,9—191,2, JZ. 102,9
bis 132,3, Unverseifbare3 0,79—0,88. — Cucumis sativu.s L., Ol im Samen 30,51%>
D .154 0,9227. n D15 =  1,4752, SZ. 3,77, VZ. 191,2, JZ. 123,1, Unverseifbares 0,91%. — 
Cucumis melo L. var. Conomon makino, Olgeh. der Samen 28,0%, D .154 0,9239, nn 15 =
1,4772, SZ. 2,36, VZ. 191,8, JZ. 131,4. Unverseifbares 0,82. — Citrullus vulgaris Schrad., 
Olgeh. der Samen 25,99%, D .154 0,9238, n D15 =  1,4770, SZ. 1,32, VZ. 190,5, JZ. 131,0, 
Unverseifbares 0,77%. — Ilenincasa cerifcra savi, Olgeh. der Kerne 48,1—45,81%,
D.15, 0,9245—0,9246, n D15 =  1,4783—1,4785. SZ. 1,53—2,31, VZ. 189,8—190,7, JZ. 137,6 
bis 139,8, Unverseifbares 0,93—0,95. — Lagenaria vulgaris Ser., Olgeh. der Kerne 
42,38—46,38, D . 154 0,9245—0,9248, n „ 15 =  1,4786—1,4789. SZ. 1,42—1,57, VZ. 189,7 
bis 191,0, JZ. 139,4—145,2, Unverseifbares 0,83—0,85. Nach der nn enthalten die 
Ole keine nennenswerten Mengen Trichosansaure; sie sind ferner frei von Linolonsaure. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 259 B—260 B. Aug. 1936. Tokio. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) S c h o n f e l d .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Samenfett ton „Yabunikukei“, 
Cinnamomum Pcdunculatum. Durch Methylesterfraktionierung wurden ais Haupt- 
komponenten der Fettsauren des Yabunikukeioles Caprin- u. Laurinsaure nachgewiesen. 
Die ungesiitt. Sauren (JZ. der 3 untersuehten Fette 2—8,4) enthalten Olsaure, keine 
Linol- u. Linolcnsaure. Durch fraktionierte Krystallisation aus A. u. Aceton wurde 
Caprylodilaurin ais Hauptbestandteil des Fettes ausgeschieden; nadelformige Krystalle 
aus Ćhlf.-Aceton, F. 36—36,5°. (J. Soc. chcm. Ind., Japan [Suppl.] 39. 261 B—263 B. 
Aug. 1936. Tokio. [Nach engl. Ausz. ref.]) S c h o n f e l d .

T. G. Green, T. P. Hilditch und W . J .  Stainsey, Das Samenwachs von Sim- 
mondsia Californica. Aus den entschalten gemalilenen Samen von Simmondsia Cali- 
fomica Nutt. (Buxaceae; friiher bei den Euphorbiaceae cingereiht), eines immergrunen, 
in Sudcalifomien u. Siidarizona einheim. Strauehes, wurden mit PAe. (Kp. 40— 60°) 
4 8 %  eines goldgelben neutralen Oles erhalten, Verseifungsaquivalent 604,1 ; JZ. 86,3. 
Wie schon G r e e n e  u . F o s t e r  (C. 1933- II. 3506) fanden, enthalt das 01 k e i n 
Glycerin, sondern stellt ein fl. Wachs dar. Hydrolyse mit sd. alkoh. KOH lieferte etwa 
gleiche Mengen Fettsauren u. Fettalkohole. Bei den Sauren erwies sich auf Grund 
fraktionierter Dest. der Methylester, der Ergebnisse der oxydativen Spaltung mit 
KMnO, u. von Red.-Verss., wie auch der rontgenograph. Unters. der einzelnen Prodd. 
(ausgefuhrt von M a lk in )  ais Hauptbestandteil die A ll ,u -Eicosensaure, von der die
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tlurch KMnO.,-Oxydation einer Fraktion erhaltene ll,12-Dioxyeicosarisuure, C20H40O4, 
Krystalle (aus Essigester), F. 130,5°, stammte. Letztgenannte ergab m it kalter KMn04- 
Lsg. Sebacinsaure, Ci0H 18O4. Die A 11,12-Eicosensaure wird wahrscheinlich begleitet von 
kleinen Mengen einer hóheren Saure (yiellcicht einer Docosensaure) u. von Ol- u. Palmilin- 
siiure; die Mengen an letzteren beiden Sauren sind jedoch ganz ungewóhnlich gering. — 
Dio ebenso wie dio Sauren untersuehten alkoh. Bcstandteile des Samenwachses ent- 
hielten ais Hauptbestandteile das sieheridentifiziertc/d13,14-Docosenól u. einen in gleicher 
oder etwas gróBerer Menge vorkommendcn ungesatt. C20-Alkohol, wahrscheinlich 
A u,12-Eicosenol. — Dio ungesatt. Alkohole bzw. Sauren entsprechen den allg. Formeln 
CH3 • [CH2], • C H : CH • [CH2]m ■ CH,, • OH bzw. CH3 • tCH2], • C H : CH • [CH2]n • CO„H.
(J. chem. Soc. [London] 1936. 1750—55. Dez. Liverpool, Univ.) B e h r l e .

Yoshiyuki Toyam a und Tom otaro Tsuchiya, Die slark ungesattiglen Sdurm in  
Sardinenól. 12.—14. Mitt, (11. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1992.) 12. E in wcitcrer Versuch uber die 
Ablrennung von Octadecatriensdure, Gu H3a0 2. Nachdem in der 1. Mitt. (C. 1929. II. 439) 
die Ggw. einer Octadecatriensdure, C,„H30Ó2 (I), in Sardinenól angegeben war, u. nachdem 
F a h k io n  (Chemiker-Ztg. 1 7  [1893]. 521) schon darin eine Oetadecatriensaure, d ie , 
Jecoruisdure, gefunden hatte (wobei kaum zweifelhaft ist, daB die von ihm analysierte 
Bromidfraktion in Wirklichkeit keine individuelle Verb. war), wurde — ausgehend von 
60 kg Athylestern von Sardinenolfettsiiuren — versucht, I  abzutrennen. Die Ergebnisse 
deuten darauf kin, daB die oin in A. uniósł. Bromid gobende I in sehr viel geringerer 
Mengo in Sardinenól enthalten ist, ais friiher angenommen wurde, donn eino Abtrennung 
u. Identifizierung lieB sich nicht erreichcn.

13. Oxydation von ClupanodoTisduremethylester mit Kaliumpermanganat in Acelon- 
losung. Die Ergebnisse der Oxydation von Clupanodonsauremethylesier (II) mit KMn04 
in Aceton durch I n o u e  u. S a h a s h i  (C. 1 9 3 3 .1. 1427), die zur Aufstellung einer Konst,- 
Formel fiir Clupanodonstiure (III) beitmgen, die 3-fache Bindungen enthalt, werden 
nicht bestatigt. Vielmehr stimmen die Rcsultate der neuorlichon Oxydation von II mit 
KMn04 in Aceton mit den boi der Ozonolyso von Clupanodonsaureamylester erhaltenen 
u. bekraftigen die dort (C. 1936. I. 1034) angegebene Konst. von III . Es ergaben sich 
jetzt ais Oxydationsprodd. Propion-, Essig- u. Bernsteinsaure, sowie Bernsteinsaure- 
monomethylester. Die Bldg. von Essigsaure wird durch eine sek. Zers. von Malonsiiure 
erklart.

14. Oxydation von Kaliumclupanodonal mit Kaliumpcrmanganat in wasseriger
Losung. Die C. 1 9 3 6 .1. 1034 angegebene Konst. von III wird auch bekraftigt durch die 
Ergebnisse der Oxydation von K-Clupanodonat mit KMn04 in wss. Lsg. in Ggw. von 
KOH unter Eiskiililung. Unter den Oxydationsprodd. fanden sich Propion-, Essig- u. 
Bernsteinsaure. Anzeichen deuteten auf das Vorhandensein von Malonsaure. (Buli. 
chem. Soc. Japan 1 1 .  741—44. 745—50. 751—53. Nov. 1936. Tokyo, Tokyo Imp. 
Industr. Res. Labor., Hatagaya, Shibuya-ku. [Orig.: engl.]) B e h r l e .

K . L. Weber, Uber Seifenunterlaugen. Vf. berichtet iiber Voraussetzungen fiir 
das „Aussalzen“ von Seifenleim u. tcehn. Durclifiilirmig. (Seifensiodcr-Ztg. 63. 937 
bis 938. 958—60. 979—80. 25/11. 1936.) N eu.

— , Rein w cifie Seifen, auf kaltem und lialbu-armem Wege bereitcl. Beschreibung 
der Technik. (Seifensieder-Ztg. 63. 978—79. 25/11. 1936.) N eu.

R. Krings, Fettsaurenverarbeitung in der Seifenindustrie. Yf. bespricht die Herst. 
von Seifen aus Fettsiiuren auf halbwarmem Wege. (Seifensieder-Ztg. 63. 957—58. 
18/11. 1936. Berlin.) N e u .

R. Krings, Neue Glyceringewinnwigsverfahrcn. Die Arbeiten des Vf. gehen auf 
das Verf. von K r e b i t z  zuriick, das insofern eine Anderung erfahrt, ais die Ca-Seifen 
nicht zur Gewinnung des Glycerins mit W. ausgelaugt, sondern durch verd. H2S 04 
zerlegt werden. Dabei wird oin ca. 99%ig- Spaltungsgrad des Fettes erreicht u. helle 
Fettsauren werden erhalten. Ferner Angaben iiber die Hóhe der Glyceringewinnung 
bei der Neutralfettverarbeitung beim Sieden auf Leimnd. u. auf Unterlauge. (Seifen- 
siodor-Ztg. 63. 997—1000. 2/12. 1936. Berlin.) N e u .

— , Beilrag zur Parfiimierung von Glycerintransparentseifen. Vorschriften. (Dtsch. 
Parfiim.-Ztg. 22. 348— 49. 10/11. 1936.) E l lm e r .

A . Lottermoser, Zusammensetzung der Seife und ihre Wirkung auf die Wdsche. 
(Vgl. C. 1936. I. 3044.) Hinweis auf Yerh. u. Zus. von C a 1 g o n. (Angew. Chem. 49. 
668—69. 12/9. 1936. Ludwigshafen/Rhein, Chem. Fabrik J. A. B e j t c k i s e r ,  G. m. 
b. H.) "  N eu.
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— , Wie sind Fehlergebnisse bei der Enlfleckung mit Tetrachlorkohlenstoff rermeidbar ? 
Prakt. Winkę. (Appretur-Ztg. 28 . 215—16. 30/11. 1936.) F r i e d e m a n n .

Karl Volz, Das Fleckenreinigcn. Allg. t)bersicht. (Klepzigs Text.-Z. 39. 708 
bis 709. 721—22. 16/12. 1936.) F r i e d e m a n n .

A. G. Arend, Untersuchung iiber das Reinigen mit Peroxyverbindungen. Kiinst- 
liches aktin. Licht oder Sonnenliclit leitet dio Zers. von Sehmutz auf dem Stoff ein, 
verdtinntere Peroxylsgg. konnen dann verwendet werden. Langeres Lagem sehmutziger 
Stoffe laBt die Verunreinigungen fester haften, das verstarkt die Gefahr bei der spateren 
Behandlung mit Peroxyden. Oft fiihrt der Sehmutz zu Aciditat des Behandlungsbades, 
es entwickelt sich dann sehnell 0 2 u. durch katalyt. Wrkg. konnen Metallflecke ent
stehen. Dann ist Vorbehandeln mit Alkali ratsam. Auch die Hiirte des W. ist von Ein- 
flufl. (Dyer, Text. Printer, Bleacher, Finisher 76. 625—26. 18/12. 1936.) Su V E R N .

P. S. Saitschenko und w . P. Rshechin, Uber eine refraktometrische Methode zur 
Bestimmung des Feuditigkeitsgehaltes in  ólsamen, im Mahlgut und in Ólkuchen. Inhalt- 
lich ident. mit der C. 19 3 5 . II. 151 referierten Arbeit. Ober Anwendung der Meth. 
auf Leinsaat, Sonnenblumensaat usw., das gewalzte Mahlgut u. das gewarmte Mahlgut. 
(Analysenmethoden 01- u. Fett-Ind. [russ.: Metody Analisa w masloboino-shirowoi 
Promyschlennosti] 1936 . 5— 30. Leningrad, ,,WNIISh“ .) SCHONFELD.

P. S. Saitschenko und w . P. Rshechin, Digestionsrefraktometermethode zur Be
stimmung des Oesamtfettes in den Olsamen und Ólkuchen. (Vgl. vorst. Ref.) Die von 
WASSON u. a. vorgeschlagenen refraktometr. Methoden, beruhend auf der Lsg. des 
Fettes in einem Losungsm. m it bohem nn sind fiir MaBanalysen ungeeignet. Es wurde 
eine neue Meth. der Fettbest. ausgearbeitet, beruhend auf Zerteilung mit verd. H 2S04 
des zerkleinerten Guts u. nachfolgender Best. des Fettgeh. nach dem nn der PAe.-Lsg. 
des Fettes. Das ZerteilungsgefaB bestcht aus einem Rohrchen von 18 cm Hóhe, dereń 
erste 10 cm den Durchmesser von 2,5 u. die oberen 8 cm einen solehen von 1,3 cm 
haben (Gesamtinlialt 45 ccm). Man gibt in das GefaB 35 ccm H 2S 04, 53° Be (D. 1,58) 
u. 2 cem Isoamylalkohol. Die Einwaage betragt bei Sonnenblumenkemen 1 g, bei 
ganzen Samen 0,5—0,6 g, bei Leinsamen 0,9—1,1 g, fur Ólkuchen 0,7—0,8 g (das 
Gut wird vorher auf 1 mm yermahlen). Das GefaB wird versehlosaen u. 10—15 Min., 
bei Ólkuchen 40—45 Min. in W . von 65° erwarmt. Hierauf wird zentrifugiert wahrend 
10—15 Minuten. Nach Abkuhlen setzt man genau 2 ccm PAe., Kp. 40—60°, nn =
1,3798, zu, schiittelt durch u. laBt absitzen. Hierauf wird 1 Tropfen Lsg. durch einen 
bes. Kanał, zwecks Yermeidung von Yerdunstung, auf das Refraktometer gebracht. 
Die Korrektur fiir nn bei 20° betragt genau 0,00054 pro 1°. Da der nn des Sonnen- 
blumenóles variiert, so ist fiir die Korrektur der nach bestimmtem nu aufgestellten 
Tabelle eine Formel angefiilirt. Differenz gegen die Extraktionsmeth. ±  0,3°/0. (Ana
lysenmethoden 01- u. Fett-Ind. [russ.: Metody Analisa w masloboino-shirowoi Promy
schlennosti] 1936 . 31—61. Leningrad, ,,W NIISh“ .) SCHONFELD.

S. S. Mirskaja, Halbmikro-Kjelduhl-Meihode zur Bestimmung ton Proteinen in 
Ólkuchen. 0,4—0,5 g feinzerkleinerter Ólkuchen werden im 150-ccm-Kjeldahlkolben 
mit 2 g K 2S04, 0,1 g CuS04 u. 8 ccm H 2S04 (1,84) vorsichtig verbrannt. Naeh Zusatz 
von 50 ccm H20  wird der Kolben mittels eines in die FI. eintauchenden T-Stiieks 
m it einer H2S04-WasehfIasche u. einem Tropftrichter mit Lauge verbunden. In  die 
zweite Bohrung des Stopfens gibt man ein gebogenes Spiralrohr, welches in die Vorlago 
m it 25 ccm VlO -n. H 2S04 (+  Methylrot) eintaucht. Die Vorlage wird mit W. gekuhlt. 
Man saugt Luft durch die App., gibt in den Kjeldahl 30 ccm 33%ig- NaOH u. dest. 
das NH3 ab unter schwachem Durchsaugen von Luft. (Analysenmethoden 01- u. 
Fett-Ind. [russ.: Metody Analisa w masloboino-shirowoi Promyschlennosti] 1936. 
99—107. Leningrad, ,,W NIISh“.) S c h o n f e l d .

Fosco Prowedi, Farbreaktionen von Pflanzenolen. Dio von C a r r  u . P r i c e  
empfohlene Farbrk. auf VitaminA (Blaufarbung yon 01 mit SbCl3-Lsg. inChlf.) ist nach 
neueren Vers. nicht spezif., sondem vielen Verbb. mit Doppelbindungen eigen, wenn 
auch die Farbę selbst schwanken kann. Vf. hat die Farbrk. mit zahlreichen Pflanzen
olen angestellt. Resultate in 2 Tabellen. Es zeigte sich, daB vor allem Baumwollsaatol 
eine tiefe Rotbraunfiirbung gibt, welche bei keinem anderen 01 sich zeigte u. noch den 
Nachweis von 2°/0 in anderen Olen gestattet. Ranzige Olejzeigen andere Farbrkk. 
(Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vemici 16. 103— 04. 30/9.Jl936. Rieti.) j, GRIMME.

J .  A . Scarrow, Die Bestimmung der Schmelzpunkte ton Fetten und Waehsen. 
Capillarrfihrchen ( ls/4 Zoll lang, 35—50 Tausendstel Zoll Durchmesser u. 5 bis



1937. I. HjT1I. F e t t e .  S e if e n .  W a sch - d .K e in ig u n g s m it te l .  W a ch sb  dsw . 1 8 3 3

8 Tausendstel Zoll Wandstarke) werden ganz kurz in die Oberflaehe des geschm. Fettes 
oder Waehses getaucht, das in die Róhre gestiegene F ett (Vs—3/ s Zoll Lange) erkalten 
gelassen u. mit einem Thermometer, dessen Hg-ICugel sieli in gleicher Hohe mit der 
Substanz befindet, in ein 50-ccm-Becherglas mit W. u. Handriihrer so eingebraeht, 
daB sich >/* Zoll W.-Saule iiber dem F ett befindet. Das Becherglas wird in einem W.-Bad 
erwarmt, so daB die Temp. 1—2° pro Min. ansteigt. Ais F. gilt das Aufsteigen der 
geschm. Substanz. an die Oberflaehe. An Hand von Tabellen wird der Einfl. von 
auBerem Durchmesser der Capillare u. Eintauchtiefe auf den F. angegeben. (Canad. 
Chem. Metallurgy 20. 305—06. Okt. 1936. Guelph, Sterling Rubber Comp.) N eu.

Cl. Bauschinger, Die Bestirnmung des freien Alkalis in Toiletteseifen. Die ąuanti- 
tative Best. des freien Alkalis durch indirekte Best. des Gesamtalkalis u. des ge- 
bundenen Alkalis ergibt fur sich allein kein einwandfreies Ergebnis bei Toiletteseifen. 
Vf. empfiehlt, wenn die Ergebnisse der Best. u. des Gesamtalkalis u. des gebundenen 
Alkalis sehr versehied. ausfallen, den dio unerwartete Saurcmenge yerbrauchenden 
Stoff zu bestimmen. Wasserunlósliche Stoffe, die sich m it Saure umsetzen kónnen, 
sind vor der Titration zu entfernen u. bei nicht durchgefiihrter Trennung ist bei der, 
Angabe des freien Alkalis die rechner. Feststellung aus Gesamt- u. gebundenem Alkali 
zu vermerken. Dio Best. des freien Alkalis in Toiletteseifen ist dureh Titration in 
alkoh. Lsg. auf jeden Fali zu erganzen. In  Ggw. von synthet. Netzmitteln ist das 
Sauerwasser bei der Best. des Gesamtalkalis zu neutralisieren, einzudampfen u. der 
Riickstand m it A. zu extrahieren. Es wird gezeigt, daB Parfum die Best. des freien 
Alkalis beeinflussen kann, wenn dieses allein durch die indirekte Meth. rechner. er
mittelt wird. (Seifensieder-Ztg. 63. 919—20. 4/11. 1936.) N eu.

— , Ein verge.sse.ner Fettsaurebestimmungsapparat. Dor App. nach D o m in ik ie -  
WICZ besteht aus einer an einer Seite yerjiingten u. mit einer Skala yersehenen Glasróhre. 
Der yerjiingte Teil der Róhre wird mit einem Metallhutchen verschlossen, der untero er- 
weiterte Teil des App. durch einen Gummistopfen. Die Skala ist in Vxoo ccm geteilt u. 
faBt 1 ccm. 5 g Seifo oder Waschmittel werden mit dest. W. zu 100 ccm in einem MaB- 
kolben gel. Man gibt 10 ccm HC1 (1: 1) in den App. u. dazu 10 ccm Seifenlsg., yerschlieBt 
m it dem Gummistopfen, schiittelt durch, entfernt den SchraubversehluB u. stellt den 
App. 5 Min. in ein kochendes W.-Bad, yerschlieBt wieder mit dem SchraubversehluB 
u. zentrifugiert 5 Min. lang, bringt den App. wieder in das W.-Bad u. liest nach 3 Min. 
das Fettsaurevol. in der Skala ab. Die Bereehnung (ccm X  D. der Fettsauren bei 
100° X  100/Einwaage) ergibt den °/0-Geh. an Fettsaure. Angabe der D.D. von ver- 
schiedenen Fettsauren boi 100°. Abbildung des App. im Original. (Seifensieder-Ztg. 63. 
876—77. 21/10. 1936.) N f . u .

M. T. Bolschakowa, Tonbestimmung in Seifen unter Anwendung des Zentrifugier- 
verfahrens. In ein diekwandiges, m it Glasstab abgewogenes Zentrifugenrohr werden
1—2 g Seifo eingewogen. Man yerriihrt dio Seifc mit 40 ccm sd. A. bis zum Lósen 
der Soife, notfalls wird das Gemiseh nach Aufsetzen eines Luftkiihlera erhitzt. Hierauf 
schleudert man m it 2000 Umdrehungen/Min. u. gieBt die Lsg. ab; triibt sich hierbei 
die Lsg., so muB sio angewarmt werden. Der Riickstand wird nochmals mit heiBem A. 
behandelt, dann zentrifugiert usw. Zu den letzten A.-Tropfen gibt man etwas HC1: 
Triibung bei Ggw. yon Soife. Der Nd. wird dann mit 40 ccm A. +  A. (1:1), hierauf 
m it A. yerriihrt u. geschleudert. Dann wird der Nd. an den Róhrchenwanden zerrieben 
u. bei 110—115° 10 Min. getrocknet. Bei silicat- u. sodafreien Seifen wird zur Tonbest. 
96° A. yerwendet, 3—5 Min. zentrifugiert usw. u. getrocknet. Enthalt die Seife Silicato 
u. Soda, so wird sie 2-mal m it 60—70° A. abgeschleudert (5— 6 Min.) u. weiter wio 
oben behandelt. Die Meth. ist weniger genau in Ggw. yon Silicaten; der Riickstand 
ist dann nach Herauslósen der Soife noch mit 10°/oig. Lauge zu behandeln. (Analysen- 
methoden 01- u. Fett-Ind. [russ.: Metody Analisa w masloboino-shirowroi Promy- 
schleimosti] 1936. 108—18. Leningrad, ,,W N IISh“ .) SCHONFELD.

Anselm Bohanes, Gang der qualitativen Priifung von Waschmitteln mit Riicksicht 
auf neue Wasch-Reinigungsmittel. Analysengang fiir Waschmittel, welche gewóhnliche 
Seifen, sulfonierte Ole, Fettalkoholsulfonate u. Kondensationsprodd. in der Art von 
Igepon u. Lamepon enthalten kónnen. Die Substanz wird in h. W. gel. u. die Lsg. verd., 
zur Vermeidung der Ausscheidung von CaS04 aus etwa im Waschmittel vorhandenen 
Na2S04 bei der Fallung der Seifen. — Alkal. Rk. beweist die Ggw. von Seifen, welche 
durch l% ig. Ca-Acetatlsg. - f  etwas konz. Essigsaure ausgeschieden werden. Sind 
sulfonierte Alkohole oder Igepon yorhanden, so wird Emulsionsbldg. durch Zusatz iiber-
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schussiger Essigsaure yerhindert. Der Nd. der Ca-Seifen wird nach Durchschutteln 
filtrierfc u. der Nd. durch Kochen m it HCl zers. Ggw. von Fettsauren oder freier H2SO., 
bowcist die Ggw. von Seifen oder sulfonierten Olen. Entsteht mit Ca-Acetat kein Nd., 
dann sind weder Seifen noch sulfonierte Ole im Waschmittel zugegen. Das F iltrat wird 
eingeengt auf V2 Vol. u. mit uberschiissigem Pb-Acetat yersetzt. Der Nd. besteht aus 
Pb-Salzen sulfonierter Alkohole u. den Pb-Verbb. hochsulfonierter Ole. Der Nd. wird 
nach Waschen usw. mit HCl 1 Stde. schwach gekocht u. die aufschwimmende Schicht 
nach Auswaschen m it NaOH behandelt. Bldg. von Seifen beweist Ggw. von Fettsauren 
aus sulfonierten Olen. Findet keine Seifcnbldg. statt, so liegen Fettalkohole vor. 
Reagiert die M. nach Trocknen mit Na unter Entw. von H2, so ist die Ggw. von Fett- 
alkoholen bewiesen. Reagiert die M. mit NaOH u. mit Na, so lagen sowohl sulfonierte 
Ole wie Fettalkoholsulfonate vor. Das F iltrat nach Trennung der sulfonierten F e tt
alkohole u. Ole wird mit Ba-Acetat -f Essigsaure behandelt; das gebildete BaS04 setzt 
sich im Scheidetrichter unten ab, wahrend die Ba-Verbb. der Igeponkondensations- 
prodd. sich oben uber der FJ. ansammeln. Sie werden mit HCl gekocht; Ggw. von 
1I,S04 u. N (mit NaOH) beweist das Vorliegen von Igcpon T; konnte die Sulfosaure, 
aber kein N nachgewiesen werden, so liegt Igepon A vor. Sind weder Sulfosaure noch N 
nachweisbar, so lagen Lamepone vor, welche im ursprunglichen Muster durch dic 
Biuretrk. nachgewiesen werden. (Chem. Obzor 1 1 .  155—58. 1936.) SCHÓNFELD.

N. V- Carl Schlieper Handel-Maatschappij, Batavia, Kontinuierliche Vorberei- 
tung von Cocosmehl fu r  die Entolung. Frisches, nasses Cocosmehl wird in einem von 
der Luft abgeschlossenen Raum, der von einer oder mehreren fiir das Diimpfen von 
Olsamen ublichen Pfannen gebildet wird, 1 Stde. mit heiBer Luft von 250° unter inten- 
sivem Umwalzen in Beriihrung gebracht u. auBerdem indirekt erhitzt. Aus dem so 
getrockneten Cocosmehl wird ein in der Farbę unyerandertes 01 erhalten. Vorr. u. 
Zeichnung. (Holi. P. 39 4 0 3 vom 3/7. 1934, ausg. 16/11. 1936.) M o l l e r i n g .

Ges. zur Verwertung Fauth’seher Patente m. b. H., Wiesbaden, Entmissern 
stark wasserhalliger, ól enthaltender Stoffe, im besonderen Walfleisch. Zu den D . R. PP. 
617 304 u. 625 981, C. 1936. I. 3939 ist nachzutragen, daB zur Entfernung des im 
Fleisch enthaltenden W. anstatt heiBes 01 oder sd. W. Wasserdampf von 2—5 at 
verwendet u. hierauf das Gut in die Vakuumzone eingefiihrt wird. Vorr. u. Zeichnung. 
(Oe. P. 1 4 7 4 8 1  vom 24/3. 1934, ausg. 26/10. 1936. D. Priorr. vom 8/5., 6/ 6., 15/9. 
u. 25/9. 1933.) M o l l e r i n g .

Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., Krefcld, Reinigung von Fettschwcfel- 
saureestem. Sulfonierungsprodd. von Olen, Fetten oder ihren Fettsauren, mit konz. 
H ,S04, H2S04-Monohydrat oder Oleum hergestellt, dio von uberschussiger H2S04 
befreit u. ganz oder teilweise neutralisiert worden sind, werden m it Erdalkali- oder 
Schwennetallozyden, -hydroryden oder -salzen, z. B. geldscJitem Kalk (I), CaCl2, Cr(OH)2, 
FeCL, PbC03, CuSOt , Pb-Acetat u. dgl., behandelt. Hierbei bleiben die Salze der Fett- 
H2SÓ4-Ester in Lsg., u. die Erdalkali- oder Schwermetallseifcn der unsulfonierten Fett- 
siiuren scheiden sich ab u. werden abgetrennt. Die H 2S04-Estcr konnen dann durch 
Zusatz von Saure oder NaCl aus der Lsg. abgeschieden werden. Gegebencnfalls wird die 
Trennung der unsulfonierten von den sulfonierten Anteilen durch Verdiinnen des Rk.- 
Gemisches mit W. befórdert. — Z. B. werden 100 Turkischrotól (37,5% Fettsaure) unter 
leichtem Erwarmen u. Riihren m it 10 I yersetzt. ZweckmaBig verd. man dann mit 
W. Darauf wird filtriert oder von den Ca-Seifen abzentrifugiert, worauf mit Saure die 
F e tt-H.,S04-Ester niedergeschlagen werden. Letztere konnen dann in ublicher Weise 
durch Waschen m it W. oder Salzlsgg. weitergereinigt u. gegebenenfalls neutralisiert 
werden. Bei dem Verf. erlioht sich der Anteil an organ, gebundener H„S04 von 8 auf 
14%. (F. P. 804 997 vom 17/4. 1936, ausg. 6/11. 1936.) '  E b e n .

K ai Rusten, Rasta, Norwegen, Skischmiere. AuBer den ublichen klebrigen Stoffen, 
wie Gummi, Harz oder Teer, enthalt sie Talkum in Mengen von yorzugsweise 5—10%. 
AuBerdem kann noch Paraffin, Wachs u. Salz yorhanden sein. — Es werden Zuss. 
von Schmieren zum Gebrauch bei yerschied. Tempp. angegeben. (N. P. 5 7 2 5 5  vom 
30/3. 1936, ausg. 2/11. 1936.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., ubert. von: Henry Alfred Piggott, Eng- 
land, Borsdureester von Aminoalkoliolen. 130 (Teile) 1 -Ami?iopropaii-2,3-diol u. 390 
Stearinsdure (I) erst auf 100°, dann auf 190° bis zum Aufhóren der Dampfentw. erhitzen.
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Prod. ha t dio Zus. Cn H35CO-NH-CH2-CH(OH)CH2OH; 72 hicryon in 2000 Xylol 
mifc 38 H3B 03 erhitzen u. dest., bis 00% des Xylol nbdest. sind. Rest filtrieren; der 
Riickstand liefert bei Behandlung mit Triathanolamin ein zur Herst. von Hartwachs- 
emulsionen geeignetes Prod. — Ebenso kann man das Prod. aus I  u. Methylglucamin 
oder anderc Amidę, die der Zus. RCONYX entsprechen, umsetzen; R =  gesatt. 
oder ungesatt. aliphat. Rest mit rnehr ais 8 C-Atomen, Y =  H oder Alkyl m it hóchstens 
5 C-Atomen, X =  Polyoxynlkylrest m it 3—6 C-Atomen. (A. P. 2 0 5 2 19 2  yom 23/10.
1935, ausg. 25/8. 1936.) ' A l t p e t e r .

Rohm &  Haas Co., Philadelphia, Pa., iibert. von: Herman A. Bruson, Elkina 
Park, und Otto Stein, Lansdowno, Pa., V. St. A., Herstellung von Phenolaminaklehyd- 
kondensalionsprodukten. Das Verf. des A. P. 2036916; C. 19 37. I. 233 wird in der 
Weise abgeandert, daB das Kondensationsprod. aus einem Pheitol, CIJ20  u. einem 
sek. Am in  mit Alkoholen sta tt mit Siiuren umgesetzt wird. Man fuhrt die Umsetzung 
durch Erhitzen in Ggw. von Toluol u. konz. H2SO,, aus. Geeignete Alkohole sind: 
Laurylalkohol, c/.-Athyl-n-hexanol, 1,10-Dekamethylenglykol, 1,12-Oktadekandiol, Oleyl- 
alkohol, Oelylalkoliol, a,a.,y,y-Tetramethylbutylphenoxyathaml, Glyeerin, Diathylenglykol, 
u. Alkohol. Die Verbb. haben seifenahnlicJie Eigensehaften. (A. P. 2 045 5 17  vom 
13/2. 1935, ausg. 23/6. 1936.) N o u v f.l.

Carbide & Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Herstellung sauerstoffhaltiger 
Yerbindungen mit 10 und mehr C-Atomen. Ein wenigstens 4 C-Atomo ęnthaltendcr 
Aldehyd wird mit einem entsprechenden Keton in Ggw. eines Alkalis zu einem Ketol 
kondensiert, das zu einem ungesatt. Keton dehydriert wird. Das ungesatt. Keton kann 
bei Tempp. oborlialb 50° u. erlióhtem Druck mit H 2 in Ggw. von Hydrierungskata- 
lysatoren behandelt werden. Die entstehenden Alkohole konnen in die sauren Schwefel- 
saureester iibergefiihrt werden, die Reinigungsmittel darstellen. Insbesondere sollen 
gewonnen werden 2-Methylnonen-5-on-4, Kp.-eo 205°, K p .0 75°, D .20 0,851; 2-MethyI- 
nonanon-4, Kp .7c0 194°, K p .9 76°, D .?0 0,819; 2-Methylnonanol-4, K p .„.0 205°, Kp.;l l3 
92°, D .20 0,821, Brcchungsindex bei 20° 1,4307; Undecen-4-on-G, Kp ..00 224—225u, 
Kp.3_i8 112°, D .,0 0,853, Breeliungsindex bei 20° 1,4518; Undecanon-G, Kp .760 225°,
F. 14°, D .20 0,826; Undekanol-6, K p .700 228—229°, F. 24,2°, D .,0 0,821, Brechungs- 
index bei 25° 1,4352; 6-Athyldecen-4-on-3, Kp .7i,0 235°, Kp.„0_10 130°, D .20 0,882; 
O-Athyldckanol-3. Kp .-C0 225°, Kp .g_10 115°, D ..,0 0,848; 9-Athyltridckadien-4,7-on-6, 
Kp.7(m 222°, Kp .13_60 158°, D.so 0,884, 9-Athyltridecen-7-mi-0, Kp .760 255°, Kp.s_u  150",
D..(, 0,852; 5,7-biathylundecen-5-on-4, K p .760 240°. Kp .6_,0 118°, D .„0 0,854; 9-Athyl- 
tridekanol-G, K p .7c0 276—277°, Kp.4_, 143°, D .„0 0,8497, Br'echungsindex boi 20° 1,4489; 
5,7-Di(ithylundekanol-4, Kp.7eo 264—265°, Kp.,_10 113°, D .20 0,838; 9-Athyl-5-methyl- 
tridekadien-4,7-on-G, Kp.;oo 290°, K p .s_s3 0,892; 9-Athyl-5-methyltridecen-7-o>i-6, Kp .7C0 
285°, Kp .u _50 148°, D.2I) 0,844, Brechungsindex bei 20“ 1,455; 9-Athyl-5-methyltri- 
dekanon-6, Kp.;oo 284—285°, Kp.4_e 143°, D .20 0,839, Brechungsindex bei 20° 1,4420;
9-Athyl-5-methyltridekanol-6, K p .;e0 287—288°, Kp.,_ 10 155°, D.20 0,839, Breehungs- 
index bei 20° 1 4492. Die neutralen Schwcfelsaureester u. die Na-Salze der sauren 
Schwefelsftureester der entsprechenden Alkohole werden weiterhin dargestellt. Die
0,25%ig. Lsgg. dieser Salze der sauren Schwefelsaureester haben geringere Ober- 
flaehenspannungen ais W ., z. B. ha t das Na-Salz des sauren Hexadccylschwefdsaufi 

est crs bei 26° eine Oberflachenspannung von 3,5 Dyn/cm4. (F. P. 799 037 voin 1 1 / 12 .
1935, ausg, 30/5. 1936. A. Prior. 20/12. 1934.) N i t z e .

Frank P. Lalonde, Montreal, (juebec, Canada, Reiniguhgs-, Desinfektions- und
PJlegemittel, bestehend aus etwa 123 (Teilen) Harz, 123 Ołsaure, 180 NaOH, 52,5 
Na3P 0 4, 341,5 W. u. 180 Harzol. (Can. P. 356 2 18  vom 31/5. 1935, ausg. 3/3.
1936.) S c h r e ib e r .

Gili Corp., Cambridge, iibert. von: Augustus H. Gili, Belmont, Mass., V. St. A.,
Riechstoffe enthaUende ReinigungsniiUd. Seifenpulver, Na2C03, Na2B40 7 oder Xa3P 0 4 
wird trocken mit 0,2—0,5% einer wasserfreien Aldehyd- bzw. Ketonbisidfitrerb., z. B. 
des C6H5-CHO, Citrals, Citronellals, Oxycitronellals, Zimtaldehyds, Heptylaldehyds, 
Pulegons, Ionons oder Methylionons, yermischt. Der Riechstoff kommt erst in dem 
Augenblick zur Geltung, in dem die Seifc o. dgl. mit W. in Beriihrung kommt. (A. P. 
2 035 494 vom 8/12. 1933, ausg. 31/5. 1936.) S a l z m a n n .

Paul Chabre, Les huiles de foie de morue. Leur tencur en yitaminea A et I). Paris: Masson et 
Cie. 1937. (208 S.) 36 fr.
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XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

Otto Mecheels, Wie miissen mir den Chemikerkoloristen ausbilden? GrundsiLtzliches 
iiber den Studiengang, Zusammenwirken yon Theorie u. Praxia, Priifungen u. Wesen 
des Chemikerkoloristen. (Melliand Textilber. 18. 59—63. Jan. 1937. M.-GIad- 
bach.) S u v e r n .

Haller, Zur Frage der Ausbildung von Teztilchemikern. In der Vermittlung prakt. 
Kenntnisse haben die teehn. Mittelschulen die entsprechenden Hoehschulen iiber- 
flugelt. Verfehlt erscheint der Wegfall der analyt. Chemie ais Yorlesungsgegenstand. 
Bemerkungen iiber Ausbldg. des kolorist. Geschmacks. (Melliand Textilber. 18. 63—64. 
Jan. 1937. Basel-Riehen.) SU Y E R N .

W. Schramek, Neuere Forschungen auf dem Oebiete der Teztilfaserkunde. Es 
werden die Ergebnisso der Forschungen besprochen, die dio Versorgung der Textil- 
industrie mit hoehwertigen einheim. Faserstoffen zum Ziel haben. (Kolloid-Z. 77. 
210—13. Nov. 1936. Dresden, Deutsches Forsehungsinst. f. Testilindustrie.) SlEHR.

O. Schmidhauser, Die Festigkeitseigenschaften der kunstlichen und naturlichen 
Fasersloffe. Tabellen enthalten fiir eine gróBere Anzahl Baumwollen, Wollen, Bast- 
fasem, Holz- u. Torffasern, Seide, Viscose-, Cu-, Acetat- u. Caseinzellwollen auBer 
der Feinheit die hauptsaehlichsten Angaben, nach denen dio Festigkeitseigg. eines 
Faserstoffs zu beurteilen sind. (Melliand Textilber. 17. 905— 10. Dez. 1936. Reutlingen- 
S tuttgart.) SUVERN.

A . Engeler, J .  Friedli, H. Stager und H. Tschudi, Die FewMigkeitmufnahme 
organischer Faserstoffe. Ergebnisso von Messungen an Baumwollgewebo (Calicot), 
braunem saugfahigem Kabelpapier u. PreBspan werden mitgeteilt, Beschreibung der 
Vers.-Anordnung. (Schweizer Axch. angew. Wiss. Techn. 2. 265—73. Nov. 1936.) Suv.

Egon Elod und Franz Vogel, Zur Kennlnis der Chlorbleiche. I. Der Bleicheffekt 
u. die Kriterien fiir den Abbau der Cellulose, ReiBfestigkeit, JZ. u. Viscositat sind 
stark abhangig vom p H - W e r t  der Bleichlaugen. Erst nach Berucksichtigung der Zeit- 
dauer des Bleichvorgangs kann man die beiden Teilvorgange, die Bleichwrkg. einer- 
seits u. die dieFaser abbauende Wrkg., in bezug auf ihre Rolle richtig beurteilen. Mit 
Bleichflotten hóherer Konz. wird grundsatzlich der gleiche Effekt erreicht wie mit 
solchen niedrigerer Konz. an akt. Cl bei langerer Bleichdauer. (Melliand Textilber. 18. 
64—68. Jan. 1937. Karlsruhe.) SiiV E R N .

A . J .  Hall, Fortschritt in Teztilbleichen, -farben und -ferligmachen. Fortschritts- 
bericht fiir 1936. (Chem. Age 35. 555—56. 26/12. 1936.) B e h r l e .

— , TextiUiilfsmittel. Ein Fixierungsmittel fur bas. Farbstoffe, um sie gut wasch- 
u. seifecht zu machen, ist Thiotan M S  der Ch e m . F a b r ik  VORM. Sa n d o z , Basel. 
Um das Schieben bei seidenen u. kunstseidcnen Geweben m it einfacher Bindung zu 
verhindem, wird eine Bchandlung mit FinishN S  im Farbebad vorgenommen. CeraninP, 
T  u. W Jconz. sind Appretur- u. Sehlichtemittel, hauptsachlich fiir Baumwolle u. Kunst
seide. Dio P-Marke erzeugt einen glatten, eher trockenen Griff, die T-Marke einen 
etwas fettigen, eher feuchten u. die W konz.-Marko einen weichen, trockenen, nicht 
fettigen Griff. (Mh. Seide Kunstseide 41. 526. Dez. 1936.) S u v e r n .

Max Baudoin, Bestimmung der schutzkolloiden Wirkung 1:011 Textilhilfsmitteln in 
Gegenwart von Calcium- und Magmsiumionen. Verss. mit der Rubinmeth. (vgl. C. 1936.
II. 3963) ergaben, daB sich bei allen Mitteln, dio in wss. Lsg. vorwiegend mol.-dispers 
vorliegen, dio Schutzwrkg. in Ggw. von Ca- u. Mg-Ionen erhohen kami, sofem der 
entstehende Nd. nicht hauptsachlich in grobdisperser Form ausfallt. In  diesem Fali 
hangt die Schutzwrkg. von der Konz. der Ca-Ionen sowie des Hilfsmittels selbst ab, 
femer von der Temp. u. von dem Yerhaltnis der Keimbldg.-Geschwindigkeit zur 
Krystallisationsgeschwindigkeit der entstehenden Ca- oder Mg-Salze. Ist die Keim
bldg.-Geschwindigkeit im Verhaltnis zur Krystallisationsgoschwindigkeit groB, so 
bilden sich vorwiegend kleino Teilchen mit Koll.-Eigg., also Schutzkoll., bei umgekehrtem 
Vorhaltnis bilden sich wenig kleine Keime, die sich sehr schnell vergr5Bern, es kommt zur 
Ausfloekung, dio unter Umstanden dazu fttlirt, daB das ais Indicator dienende Congo- 
rubin oder ganz allg. der Farbstoff in der Farbeflotte mitgerissen wird. Die Trubung 
an sich braucht kein MaB fur die CaO-Bestandigkeit eines Hilfsmittels zu sein, Methoden, 
die auf Triibungsmossungen beruhen, mussen in den meisten Fallen zu Fehlschliissen 
fuhren. (Melliand Testilber. 17. 932—34. Dez. 1936. M.-Gladbach.) SuverN.



— , Untersuchungsres-ullate aus Versuchen iiber das Bduchen, Bleichen und: Mer- 
ccrisieren von Geweben aus Yistra-Baumwollmischganien. Nach Verss. mit einem Misch- 
gewebe aus 16% Vistrafaser u. 84% Amerikabaumwolle werden Angaben iiber Gewichts- 
yerlust, Festigkeit, Dehnbarkeit u. den Faserąuerschnitt gemacht. Auch bei anderen 
Misehungsyerhaltnissen ist unter gewissen Bedingungen das Mercerisieren moglich, 
bei der Stiickmercerisage ist der Maschinenfrage besondere Aufmerksamkeit zuzu- 
wenden. (Mselir. Text.-Ind. 1936- Fachli. 3. 74—75. Nov.) SuVERN.

C. H. S. Tupholme, Ober das Olen von Kunstseide fiir  das Wirken. Arbeitsweisen, 
die eine gleichmaCige Verteilung des Oles sichorn, sind beschrieben. Boi der Auswahl 
des Oles ist zu beriicksichtigen, ob auOer Kunstseide noch andere Fasern yorlianden 
sind u. ob nach dem Olen noch langer gelagert wird. (Rayon Text. Monthly 17. 682. 
Okt. 1936.) •- - - ' S uveen .

— , Das Schlichten von Zellwollganien. Silkotan Zw tragt dor liigcnart der Zell- 
wollgame Rechnung u. ist auch fiir Mischgame aus Zellwolle mit Baumwolle, Wolle 
oder Leinen geeignet. Anwendungsvorsehrift. (Mselir. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3.
67—CS. Nov.) Suveen .

Ernest H. Doute, Yerfahren zum Schlichten von Kunstseide, ihre. Technik. Das • 
Schlichten im Strang, von Spule zu Spulc, das Kettsehlichten, dic benutzten Mittel 
u. Maschinen sind besprochen. (Amer. Silk Rayon J. 55. Nr. 12. 14—16. 30. Dez. 
1936.) ' S u y e r n .

W . Weltzien, Kunstseiden und Lehwlschlichte. Eine Klarstellung zu der Arbeit
C. 1936 .1. 2243 zeigt, daC zweifellos eine bes. grofie Empfindlichkeit einzelner Kunst
seiden gegen Leinolschliehte yorhanden ist. (Mh. Seide Kunstseide 41. 485—86. Dez. 
1936.) Suvern .

— , Starkę, Leim, Pflanzenschleime mul andere Stoffe fiir  Schlichte- und Appretur- 
mittel. Uberblick iiber die in Appreturmitteln verwendeten Rohstoffe unter Beriick- 
sichtigung der einheim. Rohstoffbasis. (Kunstdimger u. Leim 33. 329—33. Nov.
1936.) S c h e i f e l e .  

Kurt Sponsel, Ober die Yerwendung einiger Tylosemarken in der Appretur.
Tylose T W S  der Firma K a l l e  eignet sich ais Ersatz fiir Pflanzensehleim u. kommt 
ohne andere Appreturmittel fiir die Ausriistung mittlerer u. besserer Baumwollstoffe 
zur Verwendung. Sie gibt vollen, gesehmeidigen Griff, bei entsprechender mechan. 
Behandlung auch holien Glanz. Auch ais Zusatz zu Fiillappreturen wird sie benutzt. 
Tylose 4S, in Deutschland ais 10%'g’) stark alkal. Lsg. ais Tylose 4SM  u. auch ais 
Tylose4S-Flocken u. fiir bes. Gebiete in yerschied. Viscositatsgraden im Handel, ersetzt 
dio Mercerisation bei groBter Schonung der Faser, erhóht die Waschbestandigkeit 
des Morcerisierglanzes u. yerbessert die Tragfahigkeit von Geweben, Mischgeweben 
u. Wirkwaren aus Kunstseide, Zellwolle usw. Mit Tylose 4S behandelte Stoffe gehen 
bei der Wasche weniger ein. Muster. (Melliand Textilber. 18. 100—02. Jan.
1937.) SUYER*.

— , Englischer Griff auf deutschen Wollstoffen. Prakt. Ratsehlage. (Appretur-Ztg.
28. 216—18. 30/11. 1936.) ‘ F r ie d e m a n n .

Bundesmann, Ober das Verhalten wasserabstofiend impragnierter Oberkleidung im 
Regen. Behandeln mod. Stoffe fiir Oberkleidung mit Impragnol drangt die Saug- 
fahigkeit des Gewebes weitgeliend zuriick, die PaBform des Kleidungsstiickes im Regen 
bleibt erhalten, die eingeregneten Kleidungsstucke trocknen schneller, die Luftdurch- 
liissigkoit bleibt auch nach dcm Regen erhalten, die Gewichtszunahme ist gering. 
(Mschr. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3. 78—80. Nov. Augsburg.) S u v e r n .

F . Courtney Harwood, Das EM aufen von Geweben. Auszug aus der C. 1937. I. 
234 referierten Arbeit des Vf. (Canad. Toxt. J . 53. Nr. 23. 36—38. 13/11.
1936.) F r i e d e m a n n .

Josef A uderlitschka, Reihenversuche mit Baumwollgeweben. Textiltechn. Priifungen 
auf Reififestigkeit, Dehnung u. Abreibung yon yerschied. gewebten, gebleichten u. 
ungebleichten Geweben aus dem gleichen Baumwollmaterial. (Mitt. techn. Versuchs- 
amfc 24. 65— 71. 1935.) F r ie d e m a n n .

Andrew Clark, Neue Entwicklungen in der Industrie der Baumwollbleiche und 
-appretur. Angaben uber Appretieren mit Cuprammonium, alkalilosl. Cclluloseathern 
u. neuere Maschinen. (Amer. Dyestuff Reporter 25- 648—49. 30/11. 1936.) SUVEKN.

Theodor Kuhlmann, Glanzverbessei~ung auf Baumwolle ohne Mercerisage. Wasch- 
bestandiger Glanz wird, namentlich bei exot. Baumwolle, durch Behandlung mit 
Tylose 4 SM  erreicht. Es wird auf dem Dreiwalzenfoulard erst mit Tylose in NaOH 
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von 5—6° Be u. dann mit 50 g II2SOj u. 50 g is’a2SO.i/Liter behandelt. Dann wird 
kalt gespult u; zweckmaCig m it Seife u. Perborat heiB gowaschen, wodurch der Griff 
yerbessert u. cvtl. Einw. der Tylose auf einzolno Indanthrenfarbstoffe vcrmindert 
wird. Zum SehluB wird auf dem Rollen- u. dem Chaisingkalander meehan. nach- 
behandelt. (Klepzigs Text-.-Z. 39. 693. 25/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

W. Bratkowski, Neue Wege in der Bastfasertechnologie. Die Griinde, weshalb 
die bisherigcn Cotonisieryerff. nieht zum Erfolg fiihren konnten, werden dargelegt. 
Die Lsg. der Fibrillen im Bando gelang auf einer im wesentlichen der Baumwollstrecke 
iihnlichen, aber mehr Walzenpaare enthaltenden u. mit sehr geringen Einzelverzugen 
arbeitenden Loekcrungsstreeke. (Melliand Tcxtilber. 18. 10—12. Jan. 1937.
Warschau.) Su v e r n .

W. Bratkowski, Zur Geschichte der Cotonisierung. Literaturiibersicht, aus der 
hervorgeht, daB die fast 200jiihrige Entw. der Cotonisieridee zu prakt. ganz unbe-
doutenden Erfolgen gefiihrt hat. (Melliand Textilber. 18. 12—14. Jan. 1937.
Warschau.) SuVERN.

Stanisław Zajączkowski, Ein Beilrag zur modemen Juiebleiche. Ais yorteilhaft 
hingestellt wird das Verf., das Jutegam  erst mit Na2C03-Lsg. auszukoehen u. darni 
mit Hypoehlorit u. KMn04 boi 18—20° zu bleiehen. Dio Bleichlauge soli anfanglich 
neutral oder sehwaeh sauer reagieren. (Melliand Textilber. 18- 69. Jan. 1937.
Częstochowa.) S u v e r n .

E. Pallas, Ein Verfahren zur Herstellung von Kunslwolle. Pflanzenfasem aus der 
Familio der Tiliaceen, z. B. Jute werden auf geeignete Lange geschnitten, bei gewóhn- 
licher Temp. mit Alkalilauge von etwa 30° Bó behandelt, abgeschleudert, in einer 
Troekentrommel bis zu beginnender Krauselung getrocknet u. nach Entfemung des 
Alkalis in iiblicher Weise naclibohandelt. (Zellwolle 1936. Nov.-Heft. 1 S.) S u v e r n .

Haller, Zur Kenntnis der Wolle. Angaben uber bekannto Farbrkk. zeigen, daB die 
Diffusionsverhaltnisse der verschied. Schichten der Wollfaser noch eingehender Klarung 
bediirfen. Gechlorte Wolle, mit konz. NH3-Lsg. behandelt, zerfallt rasch u. vollstandig, 
lost sich aber in der Fl. mit gelber Farbo auf, ohne nennenswerten Riickstand zu lassen.

• In  dem Gemiseh von unveriinderten Schuppenepithel- u. Rindenzellen lassen sich die 
Rindenzellen mit Mothylenblau anfarben, nicht aber die Epidermiszellen, gefiirbt sind 
auch noch die vereinzelt auftretenden Markzellen. Eindampfen der ammoniakal. 
Fl. gibt einen braunlichen, leimartig riechenden Korper, der aUe Rkk. reiner EiweiB- 
kórper zeigt, u. ais Lanain bezeichnet wird. Behandeln yon Wollo m it hochkonz. 
Pankreasdrusenprapp. zeigt kraftigen Angriff der Wolle, yieleFasem sind vom Schupjien- 
epithel yóllig entbloBt u. beginnen in isolierte Rindenzellen zu zerfallen, andere zeigen 
spindelfórmige Enden infolge Angriffs von der Stimseite, auch sind groBc Mengen 
spindelfórmiger Rindenzellen festzustellen. Es scheint also das Lanain, dio Kitt- 
substanz der Rindenzellen, yerdaut- zu sein, Keratin A u. B leisten der abbauenden 
Wrkg. des Enzyms Widerstand. Der neue Weg zur Trennung der histolog. Aufbau- 
elemente der Wollfaser gestattet in bestimmten Fallen auch die gefarbte Faser in die 
Elemente zu zerlegen. (Melliand Textilber. 18. 5— 6. Jan. 1937.) SuVEBN.

B. J. Kaczkowski, Ober die Ermittlung des Rendements der polnischen Wollen.
Angaben iiber dio Bestandteile der rohen Schafwolle, den Fettgeh. der Wolle u. dessen 
Best. u. Berechnung des Rendements. Tabellen. (Melliand Textilber. 18. 6— 10. 
Jan. 1937. Warschau.) SuVERN.

J. S. Brown, Nolizen uber Wollforschung. (Anfang vgl. C. 1936. II. 4067.) Neuere 
Arbeiten iiber das Olen der Wollo u. seine Wrkg., die Wollwasche u. die Reinigung durch 
Ausfrieren. Studien iłber Faserstruktur u. uber Grobhaar. (Text. Colorist 58. 739—42. 
Nov. 1936.) F r ie d e s ia n n .

P. E. Hattinger, Teztilchemie der Sulfite. Allgemeines iiber Anwendungen der 
Sulfite in der Textilindustrie, namentlich bei Wolle. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 
609—12. 16/11. 1936.) '  F r ie d e m a n n .

Andre S. Gagnaire, Studie uber das Carbonisieren von Geweben und das benutzte 
Materiał. (SchluB zu C. 1936. II. 1818.) Das Abschleudern u. das Behandeln in 
Maschinen yerschiedener Bauart ist beschrieben. (Ind. textile 53. 558—60. Nov. 
1936.) i S u v e r x .

C. O. Clark, Oberblick uber die Fortschritte auf dem Gebiel des Mołtenschutzes ton
1928—1936. Zusammenstellung der einschlagigen Patent- u. Zeitschriftenliteratur. 
(J. Testile Inst. 27. Proc. 389—94. Dez. 1936.) F r ie d e s ia n n .
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Irving H. Isenberg, Alter und chemische Zusammcnsetzung des Holzes der Weifl- 
lannc. Das Holz wird zonenweise (Kem- u. Splintliolz) untersueht u. Ubereinstimmung 
der Ergebnisso mit den Literaturangaben festgestellt. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2231 
bis 2233. 5/11. 1936. California, Univ.) STUMMEYER.

Alfred Nowak, Fortschritte auf dem Oebiele der Holzveredlung. Impragnierung von 
Eisenbahnsehwellen mit Steinkohlenteeról; Zusatz von Montanwachs zum Teeról 
vermindert die Neigung des Holzes zu mechan. Deformierung. Ersatz des Teerols 
durch schwer losl. Salze, wio Tlmnalt U, Osmolił U usw. Feuersichere Impragnie
rung. Verhinderung des Arbeitens von Holz durch Fiillung der Poren mit Metall- 
legierungen, Sehmelzen oder Lsgg. von Waehsen, Paraffin oder Kunstharzen. Gewehr- 
schafte aus impragniertem Buchenholz, Wiedergewinnung der Losungsmittel, nament- 
lich von der Kunstharzimpragnierung, gcmiiB Oo. P. 135 829 (C. 1934. I. 1739). 
(Mitt. techn. Versuchsamt 24. 63—65. 1935.) F r ie d e m a n n .

R. G. Bateson, Das Schrumpfen und Quellen des Holzes. Sorbit, ein 6-wertiger 
Alkohol, wird techn. aus Maisdextrose dargestellt u. hat, auf Papier, Leder usw. auf- 
gebracht, die Eig. dereń Hygroskopizitat herabzusetzen. Yerss. mit Eichenfurnieren 
ergaben, dafl bei einer Trankung m it 20% Sorbit das „Arbeiten“ des Holzes, also 
Schrumpfung u. Quellung, um rund die Halfte herunterging. Am giinstigsten war 
das Verhaltnis bei einer Holzfeuchtigkeit von 6—12%, entsprcchend einer Luft- 
feuchtigkeit von 30—60%, doch blieb die Wrkg. bis 90% relative Luftfeuchtigkeit 
gut. (Chem. Trade J . chem. Engr. 99 . 493. 11/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

H. Briick, Ubcr den Seliutz von Holz gegen Fdulnis und ticrische Schudlinge. Bc- 
schreibung u. schadliehe Wrkgg. der wichtigsten pflanzlichen u. tier. Holzschadlinge 
u. der wichtigsten Yerff. zu ihrer Bekampfung. (Vedag-Buch 8 . 99—110. 1935.
1935. Berlin.) Gr im m e .

Hugo Proboscht, Cellulose in Wissenschafl und in der Technik des Papiers. AUg.
Darlegungen. (Zbl. Papierind. 54. 263—66. 1/12. 1936.) FRIEDEMANN.

R. Michel- JaJfard, Die Struktur der Fasem von Stroh, Alfa, Lcinen und Baum- 
wollc. Papiertechn. geben Baumwolle u. Alfa  weiche, saugfahige, fiillige u. undurch- 
sichtige Papiere, die ihre Mafie beim Benetzen u. Trocknen wenig iindem. Anderer- 
seits geben Leinen u. Stroh dichte, klangreiche, durchschoinende u. undurchlassige 
Papiere, die beim Trocknen stark schrumpfen. Die ReiBfestigkeit ist hóher ais bei 
dem erstgenannten Faserpaar. Durch das Rontgendiagramm der trockenen Fasem 
wird dies Verh. nur teilweise erklart, besser aber nach mafiiger Quellung in SCETWEITZER- 
schem Reagens, wobei Stroh u. Lcinen Schichtung parallel zur Achse zeigen, wahrend 
Alfa u. Baumwolle period. Verformungen des Mittelkanals zeigen. Diesen Deformationen 
des Mittelkanals schrcibt Vf. das Verh. der Foscm in W. zu, wo Stroh u. Leinen steif, 
Alfa u. Baumwolle weich sind. Demzufolge lagem sich dio Fasern von Stroh u. Leinen 
leichter parallel u. geben grófiere Festigkciten ais die von Alfa u. Baumwolle. Anderer- 
seits lassen sich Stroh u. Leinen im Hollander leichter defibriUieren ais Alfa u. Baum
wolle, die cher transversal zu durchsehneiden sind. Durch diese Unterschiede erklaren 
sich dio Unterschiede im fertigen Blatt. (Chim. et Ind. 36- 879—87. N ot.
1936.) _ _ F r ie d e m a n n .

Richard C. Crain, Bleichen von Lumpenhalbstoff mit Calciumhypochlorit. Vf. hat
die Einw. von Ca-Hypochlorit auf Lumpenhalbstoff studiert, wobei folgende Punkte 
planmafiig verandert wurden: Konz. der Bleiehlauge, Verhaltnis Chlor/Cellulose, Be- 
bandlungszeit, Temp. (15—45°) u. ph der Bleichflotte. Die Veranderung des Stoffes 
wurde durch Best. der Viseositat, der a-, /?- u. y-Cellulose, der Cu-Zahl u. der Methylen- 
blauadsorption studiert. Die Ausbeuten betrugen unter techn. Bedingungen stets 
99,6—99,8% des Einsatzes. Der Abbau des Stoffes war von der Konz. der Hypochlorit- 
lsg. abhangig, aber nur bedingt yom Verhaltnis Chlor/Cellulose. Mit zunehmender 
Zeit nimmt der Abbau, aber allmahlich langsamer, zu. Die Viscositat nimmt mit 
steigender Temp. bis zu 35° linear, dann schnell, iiber 45° sehr schnell ab. Der Btarkste 
Abbau erfolgt bei pn =  6,8. E rst bei starkem Abfall der Viscositat war eine merkliche 
Anderung der mechan. Festigkeiten festzustellen; hiermit ging auch ein Riickgang 
im Geh. an a-Cellulosc einher. Es fand sich, dafi zwecks Feststellung von Festigkeits- 
cigg. das Mahlen des Stoffes bei Diehten von iiber 4%  zu geschehen hatte; unter 4% 
war die Obereinstimmung zwischen chem. u. mechan. Eigg. schlecht. (Paper Trade J. 
103. Nr. 24. 37—46. 10/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

A. E. H. Fair, Fortschritte in der Papierbeschwerung. Hauptsachlich wurden in 
den letzten Jahren studiert: Chinaday, Ti-Pigmente, ZnS-Pigmente u. die Carbonate.
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Dic Ti- u. Zn-Pigmente zeiohnen sieli durch hervorragende WeiBe, hoho Fahigkeit. das 
Papier undurchscheinend zu machen n. Erhaltung dieser Undurchsichtigkeit nach 
Tranken mit Paraffin aus. Kreide ist nur beschriinkt anwendbar, da sie im Hollander 
die Leimung beeintrachtigt, 7,u Schaumbldg. AnlaB gibt u. durch Loslichkeit schlechte 
Fiillstoffausbeutcn ergibt, Gute Ausbcutcn gibt es bei gut gemahlenem Stoff, giinstigcr 
Bauart der Papiermasehine, nicht zu niederem Blattgewicht, Verwendung des Sieb- 
wassers, riclitiger TeilchengroBo des Fiillstoffs u. dem besonderen Fiillstoff angepaBtem 
pn. (Paper Trado J . 103. Nr. 21. 35—36. 19/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

v. Possanner, A. Laubenheimer, R. Wagner und R. Jenke, Studien uber die 
Ersctzbarhe.il ausldndischer Kaoline durch deutsche. Vff. haben die Verwendbarkeit u. 
Beschaffbarkcit einheim. Kaoline eingehend untersucht. Vff. stellen fest, daB fiir be- 
stimmto Zwecke zwar Spitzenkaolinc von hoher WeiBe u. besten papiertechn. Eigg. 
uncntbehrlich sind, daB aber fiir viele Zwecke auch geringere Sorten brauchbar sind. 
Vor allom ware die Fordening volliger WeiBe zuruckzuschrauben, wodurch deutsche 
Kaoline von gelblichem Farbton brauchbar werden wurden. Geringo Kaoline lieBen 
sich durch verbossertc Aufbereitung fur Papierzwecke noch brauchbar machen. In 
dcm Original zahlreiche Tabellen u. Photos. (Papierfabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ing. 459—77. 13/12. 1936.) FRIEDEMANN.

W. Brecht und H. Pfretzschner, Wechselwirkung zwischen dem Fiillstoffgehalt 
der Papiere und dereń tecknologischen Eigenschaften. Papiertechn. Darlegungen. Aus- 
fiihrlich erórtert wird die Fullstoffausbeute bei Beschwerung von Papieren, wobci die 
Beziehungen zwischen Aschcngch., Fiillstoffgeh. u. Fullstoffausbeute reelmer. u. be- 
grifflich festgclegt werden. Auf Grund der gefundenen Tatsachen wird oino Theoric 
des Fiillyorgangs entwickelt, der ais Zusammenklang von vier Tcilvorgangen, Filtration, 
Adsorption, Diffusion u. Okklusion, aufgefaBt wird. Diese Theorie gestattete die Auf- 
kliirung des Einfl. der Papierbcsehaffenheit auf die Fullstoffausbeute, wobci einer 
Verdichtung des Blattgefuges stets eino verbesserte Fullstoffausbeute entsprach. Das 
Speichervcrm6gen fiir Fiillstoffe ist bei harten Stoffen (WeiBschliff, Leinen, Stroh) 
groBer ais bei weichen (Baumwolle, Sulfatstoff usw.). Uber einer Grenze von 3% 
Leim u. 4%  Alaun wirkt dio Harzleimung stark ausbeuteerhohend u. zwar fiir alle 
Fiillstoffe. (Papierfabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ing. 417—19. 
429—33. 439—47. 449—52. 6/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

W illiam R. W illets, Titanpigmente. — Ubersicht. (Paper Trade J . 103. Nr. 21. 
43—45. 19/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

J. Alfred Bicknell, Einflufi von Titandioxyd auf die Leimung ton Papier. Verss. 
ergaben, daB Papiere, die Kaolin ais Fiillstoff enthalten, sich gut, solche mit T i0 2 sehr 
gut loimen lassen, wahrend bei Kreide dio Lcimfestigkeit auf Nuli absinkt. Die 
W.-Durchlassigkeit wurde nach der Trockenindicatomiethodc mit KMn04 gcmaB dcm 
Yorschlag von Su t e r m e is t e r  gopriift. (Pulp Paper Mag. Canada 37. 688—89. Nov. 
1936.) " F r ie d e m a n n .

Lester C. Lewis, Neue Fortschritte in den Farbenfragen der Papierindustrie. Uber
sicht iiber die Fortschritte, die in den letzten fiinf Jahren auf dem Gebiet der Papier- 
farberei gemacht wurden, namentlich durch Einfiihrung wissenschaftlicher Prufmethoden, 
vor allom spektrophotometr. Methoden. (Paper Trade J . 103. Nr. 22. 43—50. 26/11. 
1936.) F r ie d e m a n n .

Maurice Deribere, Luminiscierende Papiere. Ihre Moglichlceiten und ihre Zukunft. 
(Papeterie 58. 1022—31. 25/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

H. Postl, Brandpappe. Brandpappen werden seit langem von Tuchfabriken beim 
Pressen der Stiicke ais Zwischenlagen fiir heiBe Eisenplatten benutzt. Vf. stellto solche 
Pappen z. B. aus 48% Fichtenlohe, 48% Altpapier, 1% %  Harzleim u. 21/2°/0 Alaun 
her. Je zwei auf dor Pappenmaseliine entsprechend hergestollte Pappen wurden mit 
Wasserglas hciB u. unter Druck zusammengeleimt. Solche Pappen sind glatt, liegen 
plan, spalten nicht, rauhen nicht auf u. lassen sich sagen. (Wbl. Papierfabrikat. 67- 
459. 12/12. 1936.) F r i e d e m a n n .

Staudinger, Die Bedeutung der Konstilutionsaufkldrung der Cellulose fiir die Kunst- 
faserindustrie. Aus den Polymerisationsgraden von Kunstseiden u. ihren Ausgangs- 
stoffen laBt sich erkennen, welcho Veranderungen die Cellulosemolekiile bei Herst. 
von Kunstfaden durch chem. Eingriffe erleiden. Dio groBen Unterschiode im Poly- 
merisationsgrad der Cellulose in natiirlichen u. in Kunstfasem lassen es einfaeh erseheinen, 
die Qualitat einer Kimstseide dad. 7,11 yerbessern, daB man hohermolekulare, also
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weniger abgebauto Cellulose auf Kunstfaden yerarbeitet. Bas bietot aber in apparatiyer 
Hinsicht Sehwierigkeiten, weil nur die Viscosit&t gleichkonz. Sollsgg. m it zunehmendem 
Polymerisationsgrad proportional diesem zunimmt, die Viscositat von Gellsgg. weit 
starker ansteigt. Es ist zu erwarten, daB dio Haltbarkeit, NaBfestigkeit, Elastizitat 
u. Knickbruchfestigkeit von Kunstfasern mit steigender MolekiilgróBe erhoht wird, 
denn in einer bestimmten Gewicktsmenge von Kunstfaden ist dio Zahl von Mol.- 
Endgruppen um so geringer, je hóhcr mol. die die Paden aufbauendo Cellulose ist. 
Dieso Endgruppen sind Loekerstellen, die chem. Einfliissen besonders zuganglieli sind 
u. bei mechan. Behandlung wenig Widerstand leisten, eine Vermindcrung dor Locker- 
stellen in einem Faden wird sich fiir dessen Eigg. vorteilhaft auswirken. Dio Unters. 
yon Zusammenhangcn zwischen Lange der Moll. u. Fasereigg. wird dazu fiihren, dio 
Kunstfaden zu yerbessern. (Melliand Textilber. 18. 53—57. Jan. 1937. Frei- 
burg i. Br.) Suvern .

A. Sakostschikoff und D. Tumarkin, Ober die Homogenitat nativer Cellulosen und 
ihrer Derimte. II. Gehalt an QSE-Substanz in nałiven Celhdosen. (I. vgl. C. 1935.
II. 779. 2761.) Angaben iiber die priiparatiyo Horst, der Querstrukturelcmente in 
Mengcn, die fur weitere Unterss. ausreichen u. iiber den Geh. an solehcn Elementen 
in yerschied. naturlichen Fasem. (Melliand Textilber. 18. 57—59. Jan. 1937.
Moskau.) Su v e r n .

Rudolf Sieber, Ober den EinfluP der Dichte des Holzes auf die Ausbeute an Stoff 
und dessen Festigkeitseigenschaften beim SuIfitkochrerfahren. Vf. kommt auf Grund 
eingehender Unterss., die in Gemeinschaft mit dem U n t o r a u s s c h u B  f u r  
Z o 11 s t  o f  f  e r z e u g u n g d e s V e r. d. Z e 11 s t  o f  f  - u. P  a p i o r  - C h e m i k e r  
u. I n g .  angestellt wurden, zu folgenden Schlussen: dichtcres Holz gibt bei gleichem 
AufschluBgrad eine etwas hóhere Stoffausbeuto ais leichtes. Der AufschluB des dichten 
Holzes erfolgt weder langsamer noch schwerer ais der des leichten. Dio Festigkeitseigg. 
sind, namentlich nach erfolgter Mahlung, boi dichtem Holz etwas besser ais bei loichtem. 
Hólzer gleicher D., aber aus yerschied. Wachstumsgebieten, brauchen sich in AufschluB 
u. Ausbeute nicht zu unterscheiden. (Papierfabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ing. 478—84. 13/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

Reinhard Trendelenburg, Ringbreile und Spatholzantcil der von Dr. Sieber unter- 
suchten Hólzer. (Vgl. yorst. Ref.) Holz- u. forsttcchn. Erganzungen zu der Arbeit von 
S i e b e r . E s fand sich, daB dio schwcren Hólzer eine einheitliche niedero Ringbreito 
bei stark streuendem, aber im Durchschnitt hohem, Spatholzantcil Imbcn. Dio leichten 
Holzer haben eino stark streuende hohe Ringbreite u. einen cinheitlichen niederen 
Spatholzantcil. Der Einfl. von Standort, Klima u. Wachstum auf die Struktur- 
cigenhoiten der Hólzer wird unter Heranziehung eines umfangreichen Vers.-Materials 
besprochen. Im Original Photos u. Tabellen. (Papierfabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ing. 484—90. 13/12. 1936.) FR IEDEM A N N .

A. J. Corey und o . Maass, Sludie uber die Kineiik des Sulfitprozesses. Vff. haben 
Fiehtenhackspanc u. Holzmehl bei genauen Tempp. zwischen 100° u. 140° aufgeschlossen 
u. gefunden, daB die Geschwindigkeit der Ligninabspaltung nur annahernd dem mono- 
mol. Gesetz folgt, daB aber die Zunahmc der Geschwindigkeit der Ligninabspaltung 
mit steigender Temp. der Gleichung von ARRHENIUS entspricht. (Ćanad. J . Res.
14. Sect. B. 336—45. Sept. 1936.) F r ie d e m a n n .

J. N. Mc Govem, EinfluP hoher Schwefeldioxydkonzenlrationen und hoher Drucke 
auf die Sulfitkocliung. Vf. hat eine Reiho amerikan. Hólzer, wie Western hemlock, W hi te 
spruce, Lowland white f ir  u. Loblolly pine mit ungcwóhnlich hohen SOz-Konzz. gekocht. 
Die gebundene S 02 betrug durchweg 1,2%> dic freie S 0 2 3,75— 18,8°/0. Die Maximal- 
temp. betrug durchweg 140°, die Kochzeit 5,75—9,3 Stunden. Die Zeit, um aus den 
erwahnten Hólzern Zellstoff zu machen, lieB sich bei gleicher Hóchsttemp. von 140° 
durch erhóhte S 02-Konz. stark abkurzen; ebenso lieB sich bei konstanter Kochzeit 
die Temp. herabsetzen. Hoho Saurekonz. u. hohe Temp. befórderten das Eindringen 
der Kochlauge in Western hemlock. Anwendung kiinstlich crzeugten Drucks iiber den 
von Dampf u. S 02 erzeugten Druck hinaus hatto auf Kochbcdingungen u. Stoff wenig 
EinfluB. Mit l,l° /0 gebundener u. 15% Gesamt-SOj lieBen sich in weit kiirzerer Zeit 
ais bei n. Saure guto Halbstoffe aus Loblolly pine herstellen. (Paper Trado J . 103. 
Nr. 20. 29— 42. 12/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

Ladislav Rys und Alfred Bonisch, Zellstoffbleicherci im Jahre 1936. Literatur- 
u. Patentubersicht. (Zellstoff u. Papier 16. 577—81. Dez. 1936.) N e u m a n n .
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Sigurd Samuelsen, Das Bleichen von SulfitzeUsloff. Allg. iiber die Zellstoff- 
bleiche u. das einschlagige Schrifttum. Bei der Bleiche vol3ziehen sieli, teilweise 
gleichzeitig, folgende Vorgange: 1. Losen der Inkrusten. 2. Zerstorung der Farb- 
substanzen. 3. Oxydativer Abbau der Inkrusten u. 4. oxydativer Angriff auf die Cellulose 
selbst. Rk. 3 u. 4 sollen moglichst zuriicktreten, wobei das ph des Stoffbreies sehr 
wcsentlich ist. Best. der Menge gelóster u. abgebauter Inkrusten, der evtl. angegriffenen 
Cellulose u. des Weifigeh. des gebleichten Stoffs ist wichtig, aber schwierig. Die Vis- 
cositat in CuO-Ammoniak gibt bei Sulfitzellstoff kein genaues Bild von etwaigen An- 
griffen auf dic Cellulose. Aufrechterhaltung gleichniaCigen pn-Werts wahrend der 
Bleichverss. ist wichtig u. mit Pufferlsgg. moglich. Mit abnehmendem pir zeigt der 
Gesamt-Cl2-Verbrauch eine fast lineare Zunahme; die Hauptmenge des Cl2 wird dabei 
zur Lsg. der Inkrusten verbrauclit. In  alkal. Lsg. wird ein wesentlicher Teil des Bleich- 
mittels zum oxydativen Abbau der Inkrusten yerwandt, im Gegensatz zu den Vor- 
gangen in saurer Losung. Chlorierung spielt nach Vf. nur eine geringe Rolle, wie die 
M6glichkeit der Bleichc mit KMnO., zeigt. Wesentlich ist die Abspaltung des Lignins 
von der Cellulose, die in alkal. Lsg. langsam, in saurer sehr schnell erfolgt. Angriff auf 
die Cellulose — Erliohung der Cu-Zahl u. Ruckgang der a-Cellulose — erfolgt nur bei 
einem Cl2-Verbrauch von mehr ais 4,5 g Cl2/100 g Zellstoff u. auch hier nur zwischen 
pH =  6—7. Der genannte Schwellenwert fiir den Cl2-Verbrauch braueht bei einer 
gunstigen Sulfitbleiche prakt. nicht uberschritten zu werden. Weifigeh. des gebleichten 
Stoffes, Begriff u. Messung, werden besprochen. Hochste WreiCe wurde stets zwischen 
Ph 5,5 u. 8,5 erzielt, demnachst in stark alkal. Lsg., gar nicht in saurer Losung. Die 
Einstufenbleiche eignet sich nur fiir gut aufgeschlossenen Stoff, bei dem die farbenden 
Prodd. in alkal. Lsg. zerstort werden konnen; harte Stoffe bedurfen der Mehrstufcn- 
bleiche mit Cl2 oder Chlorwasser in der ersten Stufe u. Hypochlorit mit alkal. Anfangs-pu 
in der zweiten. Wrkg. der Zweistufenbleiche auf die Weifio des erzielten Stoffes. Vf. 
betrachtet nur die Arbeitsweise mit saurer Entfemung der Inki'usten u. alkal. Abbau 
der farbenden Prodd.; benutzt wurde ein sehr harter Stoff (Sieberzahl =  3,06 ent
sprechend rund 5% Lignin). Durchfiihrung der Bleiche: Cl2-Verbrauch, Stoffdichtc, 
Ph, alkal. Zwisehenwasche usw. In der ersten Stufe erwies sich recht niedere, in der 
zweiten hohe Stoffdichte ais richtig. Gutes, weiches W. ist stets erforderlich. (Wid. 
Paper Trade Rev. 106. 1284. 32 Seiten bis 1670. 20/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

M. Taniguchi und I. Sakurada, Eleklrokinelische Untcrsucliungcn iiber die Organo- 
sole der hochpolymeren Naturstoffe. (Vorl. Mitt.) Nach Cberfuhrungsmcssungen sind 
Nitro- u. Acetylcellulose in Aceton negativ geladen. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
39. 316 B. Sept. 1936. Kyoto, Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) N e u m a n n .

M. Taniguchi und I. Sakurada, Fraktionierte Auflosung der sekundaren Acetyl- 
cellulose und, viscosivietrische Untersućhung ihrcr Losung. Zerlegung von Cellit in 6 Frak- 
tionen durch Behandlung m it Bzl.-Acetongemischen steigenden Acetongehaltes. Das 
Ausgangsmaterial u. die Fraktionen 3, 4 u. 6 wurden in Methylacetat, Methylformiat 
u. Aceton yiscosimetr. untersucht. Mittels der SAKURADAschcn Gleichung c/tjsp ==
1 00/ct • <p — c/a wurden der Form- u. Ladungsfaktor a u. das spezif. Vol. <p graph. er- 
mittelt. <p u. die Eigenviscositat (ł/sp/c) c 0 waren von Fraktion zu Fraktion stark 
Yerschied. (Zunahme der W7erte mit abnehmender Loslichkeit der Prapp.). Der Form- u. 
Ladungsfaktor dagegen (a =  2,3—2,9) war fur alle Fraktionen nahezu gleich dcm fiir 
kugelformige Teilchen (a =  2,5), woraus Vff. schlieBen, daB die Cellitteilchen in Lsg. 
annahernd kugelformig sind. Vgl. dagegen (C. 1936. II. 3283) die Unters. an Sąualen 
u. festen Paraffinen, dereń Diffusionskoeff. auf Stabchenmoll. deuten. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 39. 316 B. Sept. 1936. K yoto,. Univ. [Nach dtsch. Ausz. 
ref.]) ' N e u m a n n .

S. Monden und H. Ishikawa, Untersuchungen iiber Viscose non G. Kita und 
Mitarbeitcm. 67. Mitt. Einflup der Temperatur und Dauer beim Taućhen auf die Viscositat 
der Visco.se. (66. vgl. SUZUKI u. SuE H IR O , C. 1937. I. 469.) Baumwollpapier wurde 
vor der Xanthogenierung bei 23, 33, 45 u. 55° 1—6 Stdn. mercerisiert. Die Viscositat 
der anschlieCend hergestellten Viscose hatte bei 23 u. 33° nach 4-std. Mercerisierung 
ein Minimum, bei 45° nach 2 Stdn. ein Maximum, bei 55° nahm sie mit der Dauer der 
Mercerisierung standig ab. Mit allen Viscoselsgg. wurden Spiimverss. ausgefiihrt. — 
Im  Original ausfiihrhche Tabellen der Vers.-Ergebnisse. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 39. 374B—377B. Okt. 1936. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) N e u m a n n .

S. Suehiro, S. Iniamura und M. Yamaguchi, Untersuchungen iiber Yiscose ion
G. Kita und Mitarbeitem. 68. Mitt. U ber die Temperaturabhangigkeit der Beifung der
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Viscose. (67. ygl. vorst. Ref.) Vorschiedon lange (3,5—75 Stdn.) u. bei yerschiedencr 
Temp. (24 u. 55°) mercerisierter Zellstoff wurde sulfidiert. Die Reifung der Viscose 
erfolgte bei 18, 20, 22 u. 24° 1—8 Tage. Bei graph. Darst. des Reifungsgrades (HOTTEN- 
ROTH-Zahl) in Abhiingigkeit yon der Reifungsdauer ergabon sich steil abfaOende 
Kurven, die vom 2.—3. Reifungstage ab in Geraden uborgingen, die fiir yersehied. 
Tempp. diyergierten. Der Kuryenvcrlauf war unabhiingig von den Darst.-Bedingungen 
dor Alkalicellulose. Ahnlichen Verlauf zeigte der Reifungsgrad in Abhangigkeit von 
der Temp. (J. Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 377B—378B. Okt. 1936. Kyótó, 
Univ., Physikal. u. Chem. Inst. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) NEUMANN.

Rudolf Giinther, Wasserbesiandige Gaufrage und Friktionsglanz auf Kunstsciden- 
gewebe. Das Bcarbeiten von Acetatseidenstoffen auf dem Gaufrier- u. dem Friktions- 
kalander sowie die Herst geformter Muster auf Textilstoffen unter Verwendung hart- 
barer Kondensationsprodd. yon Kunstharzen oder dereń Komponenten nach Ra- 
d u n e r  & Co. ist besproclien. (Melliand Textilber. 17. 943—44. Dez. 1936.) S u y e r n .

Otto Muller, Ober die Ausriistung ton Strumpfen und Wirkicaren aus Kupfer- 
kwislscide. Hinweise auf das Vorbehandeln, Bleichen, Farben, Avivieren u. Appretieren 
bes. von Bembergkunstseide. (Melliand Textilber. 18. 84—85. Jan. 1937.) SUYERN.'

Giinther Nitschke, „Wcifies Gold“ in Deutschland. Angaben iiber Yistrafaser, 
Wollstragarn, Aceta-, Lanusa-, Cuprama-, Cellophan-, Fliro- u. Rhodiaspinnfaser. 
(Mschr. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3. 53—55. Nov.) Su y e r n .

F. LudwigS, Zellwolle — eine. inteme deutschc Angelcgenheit 1 Zellwollo ist kein 
Notbehelf, auch an natiirlichen Textilrohstoffen reiche Lander wie England u. die 
Vereinigten Staaten haben die hohe fortschrittliche Bedeutung der Zellwolle fiir das 
gesamte internationale Textilwesen erkannt. (Kunstseide 18. 503—04. Dez. 
1936.) S u y e r n .

H. Fischer, Etwas iiber die Herstellung ton Zellwolle. (Mschr. Text.-Ind. 1936. 
Fachh. 3. 59. Nov.) Su y e r n .

B. A. Muller, Die Zellwolle in einzelnen Spartcn der Tczlilinduslrie. Dio besondoren 
Eigg. von Viscose-, Cu- u. Acetatzellwolle sind behandelt. Kein Erzcugnis der Textil- 
industrie ist der Zellwolle ycrschlossen. (Mschr. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3. 57—58. 
Nov.) S u v e r n .

Erich Schroder, Die Verarbeitung der Zellicolle. Angaben iiber Vistra u. Yistra- 
stichelhaare, gekrauselte Spinnfasern, Melangefarbungen u. Impragnieren von Misch- 
geweben. (Ślscbr. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3. 60. Ńov.) S u y e r n .

— , Das Trocknen der Zellwolle. Ein Auflegeoffner zur Auflockerung der zu 
trocknenden Zellwolle, Bandtrockner u. eine Anlage zum Trocknen, Kiihlen u. Wieder- 
befeuchten der Zellwolle sind beschrieben u. abgebildet. (Mschr. Text.-Ind. 1936. 
Fachh. 3. 77—78. Nov.) StivERN.

R. Seemann, Praktische Winkę fu r  das Vcrspinue,n ton Zellwolle zu Feingarnen. 
(Mschr. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3. 59—60. Nov.) Su v e r n .

R. Serborg, Zellwolle gegen Baumwolle. Nach wirtschaftlichen Erwiigungen 
werden Vorschlage fiir die Spinnerei gemacht. (Msclir. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3. 
55—57. Nov.) S u y e r n .

A. Jaumann, Eigenschaflen der Zellwollmischgame. Ausfiihrungen dariiber, wie 
sich die yersehied. Bestandteile einer Mischung, die Verteilung u. Verspinnung prakt. 
auswirken. Fehlerhafte Erscheinungen tret-en nur durch falsche Venvendung der 
Zellwolle auf. (Kunstseide 18. 493—97. Dez. 1936.) Su v e r n .

Erich Sellenk, Herstellung und Apprelur der Autocordstoffe mit Zellwollbeimischung. 
Einzelheiten iiber Weben, Knoten, Walken, Waschen u. Fertigmachen. (Mschr. Text.- 
Ind. 1936- Fachh. 3. 71— 72. Nov.) Su t e r n .

Georg Vogt, Kunstfasem, die uns fehlen. Vorschlage fiir Spez.ialgarne u. Misch- 
garne aus Kunstseide u. Zellwolle. (Kunstseide 18. 497—500. Dez. 1936.) S0VERN.

H. Ashton, Die Yerwendung ton Stapelfaser in Verbinduug mit Wolle. Bespreehung 
der neuen Kunstfaser „Fibro" von CoURTAULDS, Lt d . Fibro wird mit Einzelfasem 
von 1,5, 3 u. 4,5 den. hergestellt, wobei der letztgenannte Titcr etwa 70er Merino- 
wolle entspricht. Fibro allein u. in Mischung mit Wolle ist fester ais reine Wolle u. 
laBt sich auf Kammgamapp. gut yerarbeiten. (Text. Manufacturcr 62. 414—15. Nov. 
1936.) F r ie d e m a n n .

— , Die Venvendung ton Sniafiocco in der Wollindustrie. (SchluC zu C. 1936.
II. 4268.) Auch Damenstoffe u. Strickwaren sind beriicksiehtigt. (Rayon Text. Monthly
17. 674—75. Okt. 1936.) S u y e r n . "
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— , Neue Entmcklungen von Cdlophanerzeugnissen fiir die Textilindustrie. Er- 
fahrungen iiber dio Verarbeitung yon Testilcellophan, uber Cordophan, Cellometall- 
gespinste, Cellopbanraubgarn u. die Venvendung von Flirofasem im Kammgarnverf. 
werden mitgeteilt. (Msehr. Text.-Ind. 1936. Fachh. 3. 62—63. Nov.) Su v e r n .

A. W. Pamfilów und Je. G. Iwantsehewa, Vernngerung des Verbranchs von 
Leinol bei der Wachstuchfabrikation. Es gelang, einen Teil des zum Streiehen des Wachs- 
tuehs yerwendeten polymerisierten Leinoles dureh Ca-Naphthenat zu ersetzeii! Vor- 
sehrift: 150 Ca-Naphthenat, 120 polymerisiertes Leinol, 250 Naphtha. In  das poly- 
merisierte Leinól wird bei 150° unter Riihren allmahlich das Naphthenat eingetragen. 
Bei 100° gibt man dann das Losungsm. zu. Man kombiniort dann 30 Teile dieses 
Firnisses m it 55 Teilen Kaolin (mit 50% Feuchtigkeit), 16 Teilen Schwerbenzin, 
2 Teilen polymerisiertem Leinol, 1,2 Teilen Pb-Mn-Ca-Resinat u. 0,5 Teilen wss. 25%ig. 
NHj. Es wurde aueh yersucht, andere Naphthenate zu venvenden. Die aus den K-Naph- 
thenaten durch doppelte Umsetzung bereiteten Naphthenate yon Mn, Al, Zn, Fe u. Pb 
waren yiseose braune Massen. Das Al-Naphthcnat war heller u. elast. Es besitzt Gela- 
tinierungsfahigkeit; setzt man der Lsg. des Al-Naphthenats in Terpentinol etwas Firnis 
zu, so yerwandelt sich die ganzo M. in oin Gel, welches nicht mehr in Terpentinol gel. 
werden kann. Dio Metallsalze waren nicht brauchbar; nur das Pb-Naphthenat ergab 
ein hochwertiges Wachstuch. (Trans. Inst. chem. Technol. Iyanovo [USSR] 
[russ.: Trudy Iwanowskogo chimiko-Technologitscheskogo Instituta] 1. 139—42.
1935.) S c h o n f e l d .

A. Herzog und P.-A. Koch, Fehler in lexlilen liohstoffen und Erzeugnissen, ihre
Erkennung und Untcrsuchung. (Forts. zu C. 1936. I. 2657.) (Melliand Toxtilber. 17. 
169. 91 Seiten bis 624. 1936. Dresden u. Wuppertal-Barmon.) S u v e r n .

Robert N. Wenzel, Die Bewertung von Textilhilfsmitteln zum Wasserfestmachen.
I II . Messung der Wasserfestigkeil. (I. u. II. vgl. C. 1936. II. 757.) Beschreibung 
eines yerbesserten hygrostat. Druckapp. nach G. B a r r . Messungen m it dem App. 
u. ihre rechner. u. kurvenmaBigo Auswertung. (Amer. Dyestuff Beporter 25. 598—601. 
2/11. 1936.) _ F r ie d e j ia n n .

E. Franz und H. J. Henning, Ober einen neuartigen Beregnungsprufer zur 
Ermiltelung der Wasseraufnahmefahigkeil und Wasserdurchliissigkeit von Texlilien. 
Ein neuer Beregnungsprufer fiir wasserabstoBend u. wasserdicht impragnierte Stoffe 
ist beschrieben. Bei ihm wird der zu priifende Stoff naeh Aufspanncn auf eine Trommel 
beregnet u. dio aufgenommene u. die durchgelassene W.-Mengc gemessen. Bei der 
Beregnung wird der Stoff durch Drehen der Trommel bewegt u. auf der Ruckseite 
gerieben, nach der Beregnung wird er ausgeschleudert. Mitgeteilte Vers.-Ergebnisse 
geben AufsehluB iiber Faktoren, welche die MeBgenauigkeit beeinflussen, iiber den 
Einfl. der Stoffstruktur auf die Wasseraufnahme yon Mischgeweben aus Wolle u. 
Zellw-olle sowie iiber die Abhangigkeit der W.-Aufnahme yon der Beregnungshohe. 
Auch fiir Gamo ist dio Anwendbarkeit des App. dargetan. (Melliand Textilber. 17. 
926—32. Dez. 1936.) S u v e r n .

James Strachan, Standardisierung von Papier. Standardisierung der Papiere fiir 
die Druckerei im Hinbliek auf die bes. Wiinsche der engl. Verbraucher. (Paper-Maker 
Brit. Paper Trade J. 92. Nr. 6. Techn. Suppl. 177—78.1/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

Otto Maass, Undurchsichtigkeilsmessungen. Besultate der Messung der opt. Eigg. 
yon Papier mit Hilfe des dynam, photoelektr. Opacimełers. (Vgl. O. Ma a s s  u. 
R. R ic iia r d so n , C. 1933. II. 1948.) (Pulp Paper Mag. Canada 37. 689—95. Nov.
1936.) F r ie d e m a n n . 

Joseph Hammond, Der News Penelration Tester. Beschreibung eines Apparats
zur Priifung der Leimfestigkeit, bes. gegen Tintc u. Druckfarbe. Bei dem App. wird 
mit Hilfe einer photoelektr. Zelle dio Anderung der Lichtreflexion der Oberflaehe des 
Prufpapiers gemessen, naehdem man von unten lier einen Tropfen Tinte an das Papier 
gebraeht hat, der je nach Łeimungsgrad yerschied. schnell ins Papierinnere eindringt. 
(Paper Trade J . 103. Nr. 21. 37—39. 19/11. 1936.) F r ie d e m a n n .

Kurt Schwabe, Physikalisch-chemische Methoden der Bdriebskontrolle in der Zell- 
sloff- und Papierindustrie. I. Saure-Basentitrationen mit der Glaselektrode, insbesondere 
in Zdlstofflaugen. (Vgl. dazu C. 1936. II. 1465.) Die einfachen yisuellen Titrationen 
m it Farbindicatoren sind in stark gefarbten Lsgg. nicht amvendbar. S tatt dessen 
verwendet man die potentiometr. Methoden mit der H-, Sb-, Chinhydron- oder Glas
elektrode. Die letztgenannte hat den Vorzug, von oxydierenden, reduzierenden oder 
die Pt-Elektrode yergiftenden Stoffen nicht geschadigt zu werden. Vf. gibt eine ein-
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gehende Besclireibung von Theorie u. Wrkg.-Weise der Olaselektrode u. einer App. 
mit Glas- u. Calomelelektroden fiir die Durchfuhrung von Reihenuntcrsuchungen. 
Die von Oe m a n  (MaBanalyt. Verff., Berlin) vorgeschlagene Titration von Sulfatlaugen 
mit Nilblau, Thymolblau u. Bromphenolblau, dio unter der dunklen Eigenfarbe der 
Schwarzlaugc leidet, laBt sich nach Vf. m it der Glaselcktrode in befriedigender Weise 
ausfiłhren. Ebenso laBt sich die freie u. gebundene S 02 in Sulfitlaugen ermitteln. 
(Wbl. Papierfabrikat. 67. 926—29. 5/12. 1936.) F r ie d e s ia n n .

Douglas Arthur Clibbens und Andrew Harold Little, Die Messung der Fliefibar- 
keit oder Viscositat von Baumwolle in Kupferoxydammoniaklosung. Zur Messung der 
Fliefibarkeit von Cellulosen in  CuO-Ammoniaklsgg. ist jetzt das Viscosimeter nach 
Cl ib b e n s  u . Ge a k e  (1927) in der Ausfuhrung der B r it is h  Co tto n  I n d u s t r y  
R e s e a r c h  A sso c ia t io n  (B. C. I. R . A.) am yerbreitetsten. Bei Anwendung yon
0,5%ig. Lsgg. von Baumwolle in der Standard-CuO-NHj-Lsg. ergeben sich Fliefl- 
zahlen zwisehen 2 (ganz ungeschadigte Baumwolle) u. 70 (reines Lósungsm.). Zahlen 
iiber 40 zeigen prakt. vollkommenen Abbau der Baumwolle an. Die Kunstseiden geben 
bei 0,5% Werte von rund 40; Werte von 60 zeigen Abbau bis zur Zerstorung der mcchan. 
Festigkcit an. Die fiir Kunstseide iibliche Konz. von 2%  Fascr ergibt Zahlen von ' 
7,5—35. Vff. beschreiben zunaehst das B. C. I. R. A . Standard Capillary Viscosimeter 
(X -T yp ). Die Calibrierung geschah mit 65%ig. Glyeerin, mit Benzyl- u. mit Phenyl- 
athylalkohol. Die Kupferlsg. enthielt 15 ±  0,1 g Cu/l, 200 ±  5 g NHj/1 u. weniger 
ais 0,5 g H N 02/Liter. Dio Brauchbarkeit der Mcssungen wurde an Baumwollen 
erwiesen, die durch Chemikalien oder durch Hitze, besonders in Ggw. von Erdalkali- 
chloriden, geschadigt waren, femer durch Nachw. yon Appretur- u. Wasehschaden 
u. von ortlichen Schadigungen. — Fiir dio Messung von sehr geringen Substanzmengen 
(z. B . 0,01 g) wurde ein besonderes Instrument, das B. C. I. R. A . Rolling Sphere 
Viscosimeter hergestellt. Auch hier geschieht die Lsg. im Viscosimeter selbst zu einer 
Konz. von 0,5%. Dic ICugel ist eine Stahlkugel von V32 Zoll Durchmesser. Die Cali
brierung erfolgtc mit Phenylathylalkohol. Das neuc Instrument kann das n. nicht 
ersetzen; man verwendet es aber m it Vorteil bei Vorliegen groBer FlieBbarkeitsunter- 
schiede. (J. Textile Inst. 27. Trans. 285—304. Dez. 1936.) F r ie d e iia n n .

— , Die Bestimnmng der einzelnen Faseranteile bei Mischgespijisten. Obersicht iiber 
dio Unterscheidung der yerschicd. Fasern durch Brcnnprobe, durch mkr. Unters. u. 
durch chem. Methoden. Unterscheidung iton Kunstseiden m it H 2S04 (Viscose rost- 
brauu, Cu-Seide gelbbraun, Nitroseide fast farblos), m it K J-J  (Viscose- u. Cu-Seido 
grunlichblau, Nitroseide rótlich), mit K J-J  u. ZnCl2 nach Y o rk e  (Acetat gelb, Nitro
seide rotviolett, Cu-Seide braun u. Viscoseseide blaulichgrau) u. mit Neocarmin (Acetat 
gelb, Cu-Seide blau, Viscoseseide weinrot u. Nitroseide lila). Trennung von Wollo 
u. Baumwolle durch Kochen in 5%ig. wss. KOH bzw. mit AlCl3-Lsg. (9 g A1C13 in 
100 W.). S tatt AIC13 benutzt man auch einfacher H2SO,,. Trennung von Baumwolle 
u. Zellwolle nach K ra is  u . M a r k e r t  mit Ca(CNS)2. Naturseide ist gleichfalls in 
Ca(CNS)2 loslich. Analysengang der Fasertrennung nach M ease u . JESSUP. Tabelle 
der Analysengenauigkeit fiir alle wichtigcn Fasern. (Klepzigs Text.-Z. 39. 681—82. 
691—93. 25/11. 1936.) ____________  F rie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Brodersen 
und Matthias Guaedylieg, Dessau), Herstellung von Estem und Amiden mehrwertiger 
Carbonsaureti (I), gek. durch dic Veresterung der I mit Alkylestem bzw. Alkylamiden 
hóherer Fettsauren, die wenigstens eine freie OH-Gruppe im Alkylrest enthalten, 
in solcher Menge, daB mindestens eine Carboxylgruppe unyerestert bleibt. — 50 Teile 
iV-Lauryloxathylamid werden mit 30 Phthalsdureanhydrid u. 300 Bzl. 5 Stdn. unter 
Riihren am RttckfluB erhitzt. Nach der Dest. des Lósungsm. wird mit Sodalsg. neu
tralisiert. Die etwa 50%>g- Pastę (160 Teile) kann unmittelbar ais Textilhilfsmittel 
benutzt werden. Stearinsaureathanolamid u. Cocosfeitsauremonoglycerid einerseits 
sowie Bernstein-, Adipinsdure u. dgl. andererseits kónnen in gleicher Weise verwendet 
werden. (D. R. P. 639 082 KI. 12o vom 24/4. 1931, ausg. 27/11. 1936.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Aminosuljon- 
sduren. Aldehyd- oder Ketonsulfonsauren werden mit NH3 oder prim. Aminen kon- 
densiert. Gleichzeitig oder nachtraglich wird reduziert. Z. B. erhitzt man 80 g des 
Xa-Salz.es der A celon.su Ifon saure (I), 100 g 18%ig. N H 3 (II) u. 20 g Ni-Cu unter 30 at 
/ /2-Druek auf 90—120°. Man crhiilt 84 g des Na-Salzes der fi-Aminopropansulfonsaure. 
Tn ahnlicher Weise werden I u. Methylamin in (1-Methylaminopropansulfonsdure, I  u.
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Dodecylamin in fi-Dodecylaminopropansulfonsaure, I  u. Oktadecylamin in fl-Oktadecyl- 
uminopropansulfonsaure, Butyraldehyd-3-suIfonsaure u. II in 1 -Aminobulan-3-mlfon- 
saure, Benzaldehyd-2-mlfonsdurc u. Butylamin in Bulylbenzylamino-2-sulfonsdure, 2-Bu- 
tanon-1-sulfonsdure u. II in 2-Aminobulan-l-sulfonsdurc, 2-Butaiion-3-sidfónsdure u. II 
in 2-Aminobulan-3-sulfonsdure, 3-Pentanon-2-sulfonsdure u. II in 3-Aminopenlan-2-sul- 
fonsdure Camphersulfonsdurc u. II in Bornylaminosulfonsdure, Benzaldehyd-o-sulfonsaurc 
(III) u. Anilin  in o-Sulfobenzylanilin, III u. Hexahydroanilin in o-Sulfobenzylcyclohexyl- 
amin sowie I  u. Benzylamin in Benzylaminopropansulfonsaure iibergefuhrt. Die Yerbb. 
werden in Form ihrer Acylderiw. ais Textilhilfsmittel yerwendet. (F. P. 801 562 vom 
5/2. 1936, ausg. 7/8. 1936. D. Prior. 9/2. 1935.) N o u y e l .

Joshua Wardle Ltd., Elvezio Bemasconi, Frank Dobbin und W illiam Char- 
uock, England, Behandlung von Gewebebahnen. Dio Farbung oder Impragnierung, 
Bleichung, Appretierung usw. wird dadureh gefórdert, daB man das Gowebe, nachdem 
es die Behandlungsfl. verlassen bat, zwischen Rollen hindurchleitet, dereń eine jeweils 
aus Metali besteht u. derart in einen elektr. Stromkreis eingesehaltet ist, daB auch 
das Gowebe unter Strom (z. B. Gleicli- oder Wechselstrom yon 0,1 Amp. u. 700 V) 
steht. — Zeichnungen. (F. P. 804787 vom 26/3. 1936, ausg. 2/11. 1936. E. Prior. 
9/4. 1935.) D o n l e .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung yon Texlilstoffen. 
Man kann jeder Art von Behandlungsbiidern, die z. B. Netz-, Waschmittel, Farbstoffc 
u. a. Stoffe, die mit einer gewissen Affinitat fiir die Faser behaftet sind, enthalten, 
wasserlosl. metaphosphorsaure Salze zusetzen; das verwendete W. darf nicht hart sein. 
Unerwiinschto Begleiterschcinungen der Textilbehandlung, wie schleehter Geruch, 
leichto Durchdringbarkoit fur Fil., harter Griff, werden so vermieden. — Z. B. behan
delt man einen Wollstoff mit einer sd. Lsg., die je Liter weichen W. 1 g einer aus 1 (Teil) 
Ca-Salz von Olcyl-N-methyltaurin, 2 Triathanolamin bestehenden Mischung enthalt, in 
Ggw. von 0,5 g Na-Hexametaphosphat (I). Dio Wolle nimm t wahrend der Behandlung 
in Abwesenheit von I eine stark gelbo Farbę an, bleibt jedoch in Ggw. von I farblos. 
(F. P. 803 275 vom 11/3. 1936, ausg. 26/9. 1936. D . Prior. 22/3. 1935.) D o n l e .

British Celanese Ltd., London, England, Behandlung von Tezlilien. Man yer
wendet Zubereitungen, die ein niehttrocknendes tier. oder pflanzlichcs Ol, ein F ett 
oder eine hoherc Fettsaure (llicinus-, CocosnuBol, Glyceride von Ol-, Palmitin-, Stearin- 
saure) u. geringe Menge eines Oxybenzols, das in p-Stellung einen Substituenten enthalt 
(Hydrochinon, Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butylester von p-Oxybenzoesaure, jedoch 
nicht Kresylsaure u. Xylenole) enthalten. Es konnen auBerdem minerał. Schmierole, 
sulfonierte Ole, mehrwertige Alkohole u. dgl. zugegen sein. Man kann die Prodd. z. B. 
Spinnlsgg. zusetzen oder mittels Spulen u. ahnlicher Anordnungen auf Game, Faden 
usw. ubertragen. Erlióhung der Gleitfahigkeit u. Weichheit der Textilien. (E. P. 
454 666 yom 30/4. 1935; ausg. 5/11. 1936. A. Prior. 4/5. 1934.) D o n l e .

Harold Henry Bowen, Victor Hoffmann Majerus, Bradford.und Sidney Kellett, 
Baildon, England, Behandlung von Cellulosematerial (Baumwolle, Kunstseide, Filme usu>.). 
Man trankt es mit einer Lsg. von CH20  u. einer Verb., die sauer reagiert oder Saure 
abspaltet (Oxal-, Weinsaure, saures Na-Tartrat, H 2SO.,, H3P 0 4, N aH S04, NaH;P 0 4, 
NHjSCN), u. erhitzt 5—10 Min. auf 120—160°. — Z. B. wird ein Baumwollfabrikat 
m it einer wss., 8%  CH20  u. 0,6% NH,SCN enthaltenden Lsg. bei 40° getrankt u. 
5 Min. auf 150° erhitzt. — D io  Prodd. laufen weniger stark ein; behandelt man gefarbte 
Stoffe, so erzielt man eine erhohte Haftfestigkeit des Farbstoffes, wahrend bei ungefarb- 
ten Stoffen die Affinitat zu Farbstoffen erheblicli herabgesetzt wird. (E. P. 452 150 
vom 16/1. 1935, ausg. 17/9. 1936.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. SI., Netzmillel fiir  Mercerisierbdder. 
Man yerwendet in iiblicher Weise hergestellte (z. B. aus Amin u. S 02 bzw. C1S03H 
bzw. NH2S03H) Sulfaminsaure (oder ihre Salze) sck. aliphat. Aminę, dereń einer 
Alkylrest mindestens 3 u. hochstens 8 C-Atome enthalt (Na-Salz der Di-n-propyl; 
Diisobutylsulfaminsaure). (F. P. 803 896 yom 31/3. 1936, ausg. 10/10. 1936. D . Prior. 
11/4.1935.) D o n l e .

Daniel Christophe, Frankreich, Undurchlassiges Gewebe. Man yerwendet wenig 
dichto Baumwollgewebe, bei denen Kette u. SehuB gezwirnt sind, rauht sie u. im- 
pragniert sie m it ublichen Mitteln (ausgenommen sind auf Wachs- oder P a r a ff in b a s is  
zubereitete). Wasserundurchlassige Prodd. von hoher Luftdurchlassigkeit- (F. P. 
804 704 yom 25/7. 1935, ausg. 31/10. 1936.) D o n l e .
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Manufacture de Tissus Techniąues, Frankreich, Zweiseitige, undurchlassige 
Gewebe. Man bestreicht die Innenseite eines einseitigen Gewebes m it einem Impr&gnier- 
mittel, das das Gewebe undurchlassig gegen W. u. schwer brennbar macht, aber luft- 
durchlassig erhalt, u. bestreut sie dann m it Pulver, Faden oder Fasern ans Wolle, 
Seide u. dgl. Das Impragniermittel besteht z. B. aus einer wss. Latexlsg., die Casein, 
Borax, Borsaure, ZnÓ, emulgierte Fette enthalt. Aueh Fiill-, Vulkanisiermittel, dic 
Brennbarkeit herabsetzende Mittel, z. B. Phosphate, Sulfate, Stannate, kann man 
zusetzen. Das Gewebe wird dann bei erhóhter Temp. getrocknet. (F. P. 804 730 
vom 27/7. 1935, ausg. 31/10. 1936.) DONLE.

J. Pelgrims, Hove, und B. van Keer, Steenhuffel, Belgien, Uberzug fu r  wasser- 
dichte Bekleidungen, besteht aus Gasteer, ,,Superzement“ , Kalkpulyer, Standól, Silicat, 
in Bzn. gel. Kautschuk u. Asbest. (Belg. P. 405 289 vom 20/9. 1934, Auszug veróff. 
31/1. 1935.) N it z e .

Calico Printers’ Association Ltd., Louis Amedee Lantz und Nissam Joshua 
Hassid, Manchester, England, Aus mehreren aneinanderhaftenden Lagen bestehende 
Stoffe erhalt man, wenn mindestens eine dieser Lagen aus regenerierter Cellulose besteht 
u. wenn man Quellungsmittel (z. B. ll% ig . NaOH-Lsg., ZnCl2-Lsg.) auf die Stoffe 
einwirken laBt. Man preBt das Prod. dann in einer Waschemangel u. trocknet es. 
(E. P. 455 306 vom 18/4. 1935, ausg. 12/11. 1936.) D o n l e .

Marły, Soc. An., Frankreich, Steifen von Kragen, Manschetten, Hemden und dcr- 
gleichen. Man trankt das Gewebe mit der Lsg. eines Vinyl- bzw. Benzylyinylharzes 
in Bzl., Toluol u. dgl. u. entfernt das Losungsm. durch Erwarmen. (F. P. 803 657 
vom 24/6. 1935, ausg. 6/10. 1936.) D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Mitchell Graham 
Thomson, Saltcoats, England, Uberzugsmassen fiir  die Herstellung von lederarligen 
Kleidungsstoffen, von persenningarligen Produkten und dergleichm. Sie enthalten neben 
Nitrocellulose (I; N-Geh. 10,5—10,8%) ein bromiertes Trikresylphosphal (II), in dem 
ca. 2 Ring-H-Atome je Mol. durch Br ersetzt sind (Br-Geh. zwischen 27 u. 30,5°/o). 
Eine solche M. besteht z. B. aus 24 (Teilen) I, 6 NHjMgPOj, 8 Pigment, 62 II, 100 Ló- 
sungsmittel. (A. P. 2 057 600 vom 30/3.1935, ausg. 13/10. 1936. E. Prior. 30/1. 
1934.) _ D o n l e .

Heberlein & Co. A.-G., Wattwil, Schweiz, Erzeugung von Crepceffektcn u. dgl. 
Man behandelt Gewebe, die yorbeliandeltes Garn pflanzlichen Ursprungs u. rohes 
Garn, das noch die natiirliche Inkrustation besitzt, oder durch geeignete Vorbehandlung 
gegen Quellungsmittel unempfindlich gemachtes Gam enthalten, mit (juellungs- 
mitteln, die schrumpfend wirken, u./oder Pergamentierungsmitteln [Mercerisierlauge, 
H 2S04, H3P 0 4, ZnCl2, Ca(SCN)2, ammoniakal. CuO usw.]. Die Vorbehandlung kann 
z. B. eine Impragnierung mit Paraffin, hóheren Fettsaureanhydriden, Wachsen, hóhcr 
schm. Fetten, KW-stoffen, ein Uberzichcn mit einem Lack oder Film oder eine ober- 
flachliche Veresterung oder Veratherung sein. Besondere Effekte erzielt man durch 
Aufdrucken von Reserven. (E. P. 453 836 vom 14/3. 1935, ausg. 15/10. 1936.) D o n l e .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Kreppfaden aus Cellulosederivaten, ins- 
besondere Celluloseacetat. Die zuvor ganz oder teilweise verseiften, in Gg\v. eines 
Quellmittels, z. B. auch HCHO um 500%. yorzugsweise um 30% gestreckten u. 
gegebenenfalls wieder geschrumpften Faden werden in einer Atmosphare von feuchtem 
Dampf auf 1800—3000 Drehungen je m gezwimt. (F. P. 797 204 vom 24/1. 1935, 
ausg. 23/4.1936.) Sa l z m a n n .

Camille Dreyfus, New York, V. St. A., Formen von Slrumpfu.-a.ren aus Cellulose- 
derii-atseide, insbesondere Celluloseacelalseide. Das Gut wird iiber geeignet geformte 
Kórper gezogen u. mit einer wss. Dispersion eines Oles wie Olirenol, enthaltend auf 
Liter 10—100 ccm desselben, benetzt u. auf diesem Kórper getrocknet. (Can. P. 
357 002 vom 4/12. 1933, ausg. 7/4. 1936. A. Prior. 8/12. 1932.) R. H e r b s t .

Alessandro Gandini, Italien, Behandlung von Seide. Um sie yerfilzbar zu machen, 
behandelt man sie m it Stoffen, die die Albumosen u. Pseudoalbumosen uniósł, gegenuber 
Walkmitteln machen. Hierfur eignen sich Salze von Hg, Schwermetallen, Tannin, 
Salze von Phosphowolfram-, Molybdansaure, Phenol, Form-, Acet-, o-Benzoesaure- 
aldehyd, Naphthalin-, Oxynaphthalin-, Aminonaphthalinsulfonsauren, die Konden- 
sationsprodd. der letzteren mit Aldehyden usw. Zuyor kann man die Seide mit W. 
befeuchten. — Z. B. werden 20 kg Seide in die 10-fache Menge W. getaucht, dann 
2—10 Stdn. bei 40—50° m it 100 1 einer 1—3%ig., m it HC1 schwach angesauerten 
HgCl2-Lsg, behandelt. (F. P. 803 872 yom 30/3. 1936, ausg. 10/10. 1936.) D o n l e .
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Luigi Rizzi, Mailand, Knetbares Kunstlwlz, bestehend aus 15—45%ig. Cdlulosc- 
cslerlegg. in Aceton, Araylaeetat, CHCC13 oder CH3COOH mit Zusatzen von Holz- 
bzw. Korkmehl, Zellstoff, 1. Harzen, Kohlenstaub, Jutefasern, Farbstoffen oder Weich- 
machem. (It. P. 291 743 vom 23/7. 1930.) Sa l z jia n n .

Brown Co., Berlin, iibert. von: John C. Sherman, Gorham, Maine, V. St. A., 
Herstellung ton zerreiflfesten, leidit faltbaren und leasserdichten Fasersloffbahnen mit 
einseitig stufenfórmig ausgebildeter Oberflache. Pflanzliches, tier. oder minerał. Faser- 
material wird zu einer sehr lockeren Stoffbahn geformt, dann zu einer Bahn gepreBt, 
gegebenenfalls mit einem wasserdurchlassigen Filz uberzogen u. schlieBlich impragniert. 
Ais Impragniermittol dienen Lsgg. yon ktinstlichen oder natiirliehen Harzen, Asphalten, 
Kautschuk oder Celluloseestern. — Zeichnung. (A. P. 2057167  vom 11/1. 1933, 
ausg. 13/10. 1936.) M. F. Mu l l e r .

N. V. De Bataafsche Petroleum Mij., Holland, Herstdlung von impragnierlem 
Papier und Karton. Ais Impragniermittol dient Asphalt, Teer oder Pech in Form einer 
wss. Dispersion, die unter Verwendung von koli. Stoffen, wio Bentonit, hergestellt 
worden ist. Zu dem Gemisch von Stoffbrei u. wss. Dispersion wird eine Starkelsg. 
zugesetzt, dio erhalten wurde durch Lósen von 5 (Teilen) Karioffelmdil in 100 l% ig. 
NaOH in der Warme. Dabei wird das Bitumen auf dem Fasermaterial niedergeschlagen. 
SchlieBlich wird noch so viel Alaunlsg. zugesetzt, daB die pH-Zahl auf etwa 4,5 fallt, 
u. dio M. zu Papier oder Karton verarbeitet. (Holi. P. 38 825 vom 10/7. 1934, ausg. 
15/8. 1936.) M. F. Mu l l e r .

Gennady Frenkel, Surbiton, Surrey, England, Ubcrzidien ton Papier, Texti- 
lien u. dgl. mit einem glatten Uberzug zwecks Gewinnung eines Auflagematerialos, das 
boi der Transportbandherst. verwendet wird. Das Papier oder das Textilgewebe wird 
mit mehreren Schichten von piast. Materiał versehen, von denen die erste Schicht durch 
Auftragen einer Lsg. eines natiirliehen oder kiinstlichen Harzes, z. B. yon Polyvinyl- 
harz, gebildot wird. Diese Schicht soli nicht in dio Poren des Materiales eindringen, 
sondern diese nur oberflachlich abschlieBen u. auBerdem soli sie elast. sein. Vorteilliaft 
wird der Harzlsg. Kautschuk, Chlorkautschuk, ein Celluloseester oder Al-Stearat zu
gesetzt. Ais zweite Schicht wird z. B. eine Cellulosederiy.-Schicht aufgebracht. (E. P. 
454 769 T o m  26/3. 1936, ausg. 5/11. 1936.) M. F. M u l le r .

Beiersdorf Ltd. und Frank George Moore, Wolwyn Garden City, Herts, Eng
land, Uberziehen von Plakaten, Pappen u. dgl. mit einem durchsichtigen tJberzug durch 
Aufbringen einer Cellidoseacetatfolie unter Verwendung eines durchsichtigen Binde- 
mittels, das z. B. aus 8 Teilen Kautschuk, 8 Burgunderpcch u. 4 Wollfett besteht. Dio 
Vereinigung der aufgebrachten Folio mit der Unterlago geschioht durch Pressen zwisclion 
harten Kautschukwalzen. (E. P. 454 759 yom 21/2. 1936, ausg. 5/11. 1936.) M. F. Mu.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington. Del., iibert. von: Roderick 
K. Eskew, Portland, Me., V. St. A., Herstdlung von Nilrocellulose. Aus Cellulosebrei 
gebildete Bogen von einer Dickc zwisehen 0,02—0,08" u. einer D. von 50—115 werden 
zu Schnitzel von etwa V 8 V10" zerkleinert u. letztere mittels einer Mischsaure, die 
auBer 27—29 (%) H 2S04, 13—11 W. 60 H N 03 enthalt, bei nicht unter 40° nitriert, 
Die Gewichtsmenge Saure soli etwa 10-mal so groB sein wie die Gcwichtsmenge trockener 
Schnitzel. Der HNOa-Geh. kann zwisehen 50 u. 75% in der Mischsaure schwanken. 
Diese vorzugsweise aus Cellulose m it hohem a-Geh. bestehenden Massen werden von 
der Saure leicht u. gleichmaBig durchtrankt. Die erhaltene Nitrocellulose ist von 
glcichmaBiger Beschaffenheit. (A. P. 2 059 326 yom 2/3. 1935, ausg. 3/11. 
1936.) H o lza m er .

Brown Co., iibert. yon: George A. Richter, Berlin, N. H., V. St. A., Herstdlung 
von Oxycelluloscdłherlosungen. Unmercerisiorte Cellulose, die z. B. aus Holz durch eine 
kurze Saurebehandlung u. anschlieBend eine Behandlung in Alkalien von solcher Ver- 
dunnung, daB Merccrisierung in erheblicliem MaBe nicht stattfindet (2—3%), gewounen 
wurde, wird m it z. B. Athylenoxyd, gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoren, wie 
Pyridin, Na2C03, oxyalkyliert. Das Prod. kann mit ca. 7—8%ig- NaOH-Lsg. zu einer 
1% A. enthaltenden M. yermengt werden; durch Ausfrieren u. Auftauen erhalt man 
eino klare Lsg. Die Loslichkeit des A. kann durch Anwendung eines t)berschusses an 
Alkylierungsmittel oder durch partielle Hydrolyse m it HC1, H„S0j usw. erhóht werden. 
(A. P. 2 057 163 vom 16/6. 1934, ausg. 13/10. 1936.) '  D o n l e .

Hercules Powder Co., iibert. von: Eugene J. Lorand, Wilmington, Del., V. St. A., 
Cdlulosearalkylather. Man laBt ein Aralkylhalogenid (Benzyl-, Phenyl&thyldilorid) auf 
Alkalicolluloso einwirken u. yermeidet so lango jede Bewegung, bes. Riihrung der M.,



bis das gesamto Alkali verbrauclit u. eine gleichfiirinige M. cntstanden ist. Hierdurch 
wird dio Hydrolyso des Aralkylhalogenids zuriickgedrangt. Nun fiigt man erneut Alkali 
zu u. ruhrt  so lange heftig, bis die Cellulosefasern vóllig verteilt sind. — Z. B. werden
2 (Gewiehtstcile) Linters in 40 33% ‘B- NaOH-Lsg. getaucht, naeli 1—2 Stdn. auf 
8—872 ausgepreBt, zerkleinert, m it 24 Benzylchlorid (1) auf 120—125° erhitzt, wobei 
ein azeotrop. Gemiseh von I  u. W. iibergeht. Nach 1—iy 2 Stdn. wird die M. in einen 
Riihrapp. gegeben, der Rest an W. dest.; hierauf yersetzt man die M. m it 1—2 NaOH- 
Lsg. u. 1—2 I, dest. erneut, fallt das Prod. mittels eines Nichtlosers. (A. P. 2 056 324 
vom 30/7. 1934, ausg. 6/10. 1936.) D o n l e .

Hercules Powder Co., iibert. von: Eugene J. Lorand, Wilmington, Del., V. St. A., 
Abtrennung von Aralkylathem aus der Vertithcningsfliissiglceii. Man erzielt eine weit- 
gehende Reinigung der Ather von den sie begleitenden Beimengungen, wenn man ais 
Fallungsmittel aliphat. Ather (Athyl-, Isopropyl-, Amylather), aliphat. Alkohole mit 
4 u. mehr C-Atomen (Butanole, Pentanole). Mischungen von aliphat. KW-stoffen 
(PAe.) m it Methanol, A., Propanol yorwendet. Es erfolgt hierbei zunachst eine Trennung 
in 2 Schichten, dereń untere den Ather cnthiilt; schlieBlicli fallt dieser aus der immer 
yiscoser werdcnden Schicht kornig aus. (A. P. 2 056 612 vom 30/8. 1934, ausg. 6/10. 
1936.) D o n l e .

British Celanese Ltd., London, England, Yeresterung von Cellulose. Das Verf. 
entspricht dem des E. P. 446949; C. 1936. II. 1277, mit der Abanderung, daB wahrend 
der Veresterung kein freier Halogenwasserstoff anwesend ist; bei der Reifung kann er 
jedoch zugegen sein. (E. P. 455 344 vom 24/9.1935, ausg. 12/11. 1936. A. Prior. 
29/9. 1934.) D o n l e .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Maurice L. Macht, 
Jersey City, und Alan F. Randolph, Montclair, N. J., V. St. A., Zubereitungen yon 
Celluloseestem. Man knetet sie mit einem Weiehmachungsmittel, bis man eine liomo- 
gene, zerreibbare M. erhalt, dio man noch in kórnigo Form iiberfiihren kann. Man 
erhalt z. B. formbare Pulyer, wenn man 100 (Teile) Celluloseacetat unter Druck mit 
5— 100 Weichmaeher unterhalb 86° yerknetet usw. (Can. P. 358 251 vom 26/4. 1935, 
ausg. 2/6. 1936.) D o n l e .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Can., iibert. von: Maurice L. Macht, Jersey 
City, und Alan F. Randolph, Montclair, N. J ., V. St. A., Zubereitungen zon Cellulosc- 
athern, zum Beispiel Athylcellulose. Man kann die A. dem Verf. des Can. P. 358251; 
vorst. Ref., unterwerfen. Farbstoffe konnen zugegen sein. (Can. P. 358 252 vom 
26/4. 1935, ausg. 2/6. 1936.) D o n l e .

Compagnie Nationale de Matiśres Colorantes & Manufactures de Produits 
Chimiques du Nord Reunies fitablissements Kuhlmann, Frankreich, Stabilisieren 
von Celluloseestem. Man behandelt sie in festem, faserfórmigem oder pulverigem Zustand 
bei 10—35° mit stark verd. Lsgg. nicht oxydierender Mineralsauren (HC1) in W. oder 
organ. Losungsmitteln (Propylacetat) unter Bedingungen, die eino Herabsetzung der 
Viscositat u. der AZ. yerliindern; z. B. behandelt man die durch Acetylierung von 
Linters gewonnenen Fasern nach wiederholtem Waschen 1 Stde. bei 20° mit der 20- 
fachen Gewiehtsmenge einer l% ig. wss. HCl-Lsg., filtert, wascht, trocknet. (F. P. 
804 009 yom 5/7. 1935, ausg. 14/10. 1936.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Robert E. Fothergill und Joseph
F. Haskins, Wilmington, Del., V. St. A., Acetylierung von Cellulosederimlen, bes. 
solchen Athern u. Estern, die 1/1—-1V2 Substituenten (Athyl-, Acetyl-, Propionylgruppen 
usw.) je Glucosemol. enthalten u. durch Einw. von Alkylierungs- bzw. Acylierungs- 
mitteln in Ggw. von tert. Aminen (Py^rid n (I), Dimethylanilin usw.) erhalten wurden. 
Man laBt auf diese Prodd. Keten ais einziges Acylierungsmittel in Ggw. inerter Losungs- 
mittel (Bzl., Toluol, CHC13, CC14, CH2C1-CH2C1 usw.) u. von Katalysatoren (HC104, 
HErO^, H J 0 4, H2S04, ZnCl2, S 02C12, C1S03Ć21I5) bei maBigen Tempp. (0—60°) ein- 
wirken. — Z. B. werden 25 (Teile) Cellulosemonoacetat (aus Linters mit Essigsaure- 
anhydrid in Ggw. yon I, I-Hydrochlorid u. Dioxan) mit einer Suspension von 0,18 70°/oig. 
HC104 in 400 CHCI3 yermischt; nach 10 Min. leitet man innerhalb 30 Min. 30 Keten 
ein. Nach weiteren 30 Min. ist die Acetylierung beendet. Man fiigt, um die Acylierung 
abzubrechen, 100 91°/0ig. CH3COOH u. eine Mischung von 200 Eisessig, 20 W. u.
1,5 H 2S04 hinzu, laBt stehen, bis der gewunschte Grad der Hydrolyse erreicht ist: 
nach 74 Stdn. enthalt das Prod. 53% gebundene Essigsaure. Nach Zugabe von etwas 
CHjCOONa gieBt man in W., trocknet usw. (A. P. 2 053 280 vom 1/8. 1933, auBg. 
8/9. 1936.) D onlf..
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Brown Co., iibert. yon: George A. Richter, Berlin, N. H., V. St. A., Lagerung 
vo>i Cellulosemnthat. Man kiihlt die bei der Xanthogenierung anfallenden Lsgg. oder 
Krumon von Xanthogenat auf Tempp. unter 0°, z. B. mit Hilfo von festem C02. Hier- 
duroh wird Zers. sicbor vcrmieden u. Lagerung auf Tage u. Woclien ormóglicht. Man 
kann yorher einen Teil der Feuchtigkeit mit wasserlosl. organ. Fil. extrahiercn. Die 
Lsgg. konnen einen wesentlich hóheren Cellulosegeh. ais die iiblichen Spinnlsgg. haben 
(10—20%). (A. P. 2 054 300 vom 30/3. 1935, ausg. 15/9. 1936.) D o n le .

Ernest Xavier Paulet und Jean Brunei, Yiscose ais Binde,mittd fiir  Kohlen- 
staub, Kieselgur oder Sage&pane, gewonnen durch Behandeln von beispielsweise 100 g 
Cellulose mit Natronlauge yon 26° Be (24 Stdn.) boi n. Temperatur. Dann wird der 
LaugeniiberschuB abgepreCt u. 45 g CS2 im Knetapp. zugesetzt. Nach weiteren 24-std. 
Lagern wird die gelbe M. zu einer 7%ig. Lsg. m it W. yerdiinnt, (F. P. 802 329 
yom 5/12. 1936, ausg. 2/9. 1936.) B r a u n s .

Celanese Corp. of America, iibert. yon: Camille Dreyfus, N. Y., und William  
Whitehead, Cumberland, Md., V. St. A., Herstellung nichtglanzender Cellulosegame usw. 
Man behandelt sie mit einem (Juellungsmittel u. einer Suspension eines in W. uniósł. 
Salzes einer hóheren Fettsaure (Zn-, A1-, Mg-, Ca-, Sr-, Ba-Salze von Stearin-, 01-, 
Palmitin-, Cerotin-, Elaidin-, Carnaubasaure). Das Salz kann auch der Spinnlsg. zu
gesetzt werden. — Z. B. wird 1 (Teil) in Aceton (I) losl. Celluloseacetats in 3 I gelost 
u. mit 0,01 Zn-Stearat in W. oder 1 yersetzt, yorruhrt, filtriert, yersponnen. Auch 
Oliyenol u. Atliylenglykol konnen zugegen sein. (A. P. 2 060 047 vom 23/1. 1931, 
ausg. 10/11. 1936.) D o n l e .

Calico Printers’ Association Ltd. und John Rex Whinfield, Manchester, Eng- 
land, Bchandlung von Kunst- und Naturseide. Sio wird dadurch m a t t i e r t ,  dafi 
man sie in die wss. Lsg. eines Stannates taucht u. anschlieCend in kalkhaltigem W. 
(3 u. mehr Teile CaO auf 100000 W.) spiilt, wodurch uniósł., farblosea Ca-Stannat 
auf der Faser erzeugt wird. Man kann glanzende Muster erzeugen, wenn man durcli 
Behandlung mit Sauren (Citronensaure) stellenweise das Stannat wieder zorstort. Das 
in W. losl. S tannat kann auch ais Pasto aufgodruckt werden, die gegebenenfalls auch 
Farbstoff u. Formaldehydsulfoxylat enthalten kann. Bei Kunstseide wird infolge 
Aufnahmc yon SnO, auch eine Beschwerung erzielt. (E. P. 455 209 vom 15/1. 1935, 
ausg. 12/11. 1936.) D o n l e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
eines fu r  die Herstellung von Mattierungsbadem geeigneten Praparales. Man lóst 1 kg 
Harnstoff-CH20-Kondensationsprod. in 3 kg 85%ig. HCOOH durch kurzes Erhitzen 
der Mischung. Triigt man das Prod. in W. ein, so entsteht eine koli. Lsg., aus der sich 
das Kondensationsprod. allmahlich ansscheidet. (Schwz. P. 185117 vom 23/2. 1935, 
ausg. 16/9. 1936.) D o n l e .

Soc. Franęaise de la Viscose, Leon Vautier und Claude Carnot, Paris, Her
stellung von Viscoseschwdtnmen. Die Kunstschwammasse, bestehend aus 20 g Hanf, 
400 Viscose u. 1200 Krystallen des entwasserten Na2S04 wird unter Druck durch eine 
kon. Offnung in die geeignete Form gepreCt zweclcs Orientierung der Krystalle. (E. P. 
454190 vom 6/11. 1935, ausg. 22/10. 1936.) ” B r a u n s .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von flockigen Cellulosederivatmassen, 
dio sich leicht reinigen u. auflósen lassen u. somit zur Fabrikation von Filmen u. Folien 
geeignet sind, durch Verspriihen der Lsg. z. B. einer Lsg. yon 500 (Teilen) Cellulose- 
acetat in 1600 Eisessig von 93°/0 mittels trockenen Dampf in ein Fallmittel, z. B. W. 
von 30°. (E. P. 442 635 yom 3/4. 1935, ausg. 12/3. 1936. A. Prior. 10/4. 1934.) B r a u n s .

British Celanese Ltd., London, Biegsame Verbundfolien, hergestellt aus einem 
Gewebe aus Cellulosederiyatfaden, das mit 2 Folien aus Cellulosederiw. yon 0,001 bis
0,003 Dicke bei 95° u. 150 lbs yerpreCt ist. Die Cellulosederivatfolien enthalten Weich- 
macher wio Triphenylpkosphat, Dimethylphthalat oder Triacotin, die in der Warme 
losend auf Cellulosederiyy. wirken. (E. P. 447 272 yom 12/12. 1934, ausg. 11/6. 1936. 
A. Prior. 14/11. 1933.) B r a u n s .

British Celanese Ltd. und Edward Merriman Miller, London, England, Oma- 
mentale Verbundfolie, bestehend aus einer farblosen oder gefarbten transparenten Folie 
aus Cellulosehydrat oder Celluloseestern u. -athern verbunden mit einem Gewebe 
aus Kunst- oder Naturseide. Beispiel fiir eine Klebemischung: 2% Celluloseacetat, 
1% Diacetin, 22% Aceton, 15% Bzl., 10% A., 50% Diacetonalkohol. (E. P. 454442  
vom 30/3. 1935, ausg. 29/10. 1936.) Br a u n s .

1 8 5 0  H xvm. F a s e r - u . S p i u n s t o f f e . H o l z . P a p i e r . C e l l u l o s e  u s w . 1 9 3 7 . I .



1 9 3 7 . I .  H XVI„ . F a s e r -  u . S p i n n s t o f f e .  H o l z .  P a p i e r .  C e l l u l o s e  u s w . 1851

Max Greenan, New York, V. Sfc. A., Herstellung kiinstlicher Blalter, Blumen usw. 
durch Eintauohen eines Gerippes oder Rahmens in viscoso Pil., dio nach Herausziehen 
des Rahmens eine H aut zwischen don Streben hinterlassen. Beispiel fiir eine F l.: 
21 (Gewichtsteilo) Celluloseacetat, 8 Triphenylphosphat, 8 Athylparatoluolsulfamid, 
l Ł/a D ibutyltartrat, 4'/2 Diacetonalkohol u. 76 Aceton. (A. P. 2 037 893 vom 30/10.
1935, ausg. 21/4. 1936.) B r a u n s .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Filmen aus Cclluloseestem und -athem, 
z. B. aus Celluloseacetat, -formiat, -propionat u. a. unter Uberlciten der Filmbahn 
in kontinuierlichem Betriebe iiber perforierto Hohloylinder unter Strccken u. Auf- 
blasen von Darupf bei einer Temp. von 100°. (E. P. 452 981 vom 2/3. 1935, ausg. 
1/10.1936.) B r a u n s .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., ubert. von: George Schneider, Montelair, 
N. Y., V. St. A., Herstellung von Cellulosederivatfolien aus Celluloseestern, z. B. Cellu- 
loseacotat von niedriger Acetylzahl (hóchstens 49) u. oiner Verb. aus mehrwertigen 
Alkoholen, dereń Estern u. aoycl. Athern, gelost infliichtigen Losungsmitteln, enthaltend 
einen einbas. alipliat. Alkohol. (Can. P. 356 972 vom 25/3. 1935, ausg. 31/3. 1936. 
A. Prior. 5/4. 1934.) B r a u n s .

Celluloid Corp., Newark, N. Y., V. St. A., Celluloseester oder -dthermasse, ent
haltend ais Weichmacher einen Phosphorsauretriester, dessen eine Verestemngskompo- 
nente ein Phenolring ist, der mit einem mehr ais 2 C-Atome enthaltenden Radikal 
substituiert ist. Beispiel: 100 (Teilo) Coliulosenitrat, 25 Tri- (para-tert. Amylphenyl)- 
Phosphatu. Losungsmittel. (E. P. 450 454 vom 14/1. 1935, ausg. 13/8. 1936. A. Prior. 
12/1. 1934.) B r a u n s .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. RoBlau, Appreiwren und 1 Veich- 
machen von Cellulosegebilden durch Behandlung m it Vorbb. mehrwertiger Alkohole, 
bes. von Glycerinather u. -estern. Genannt werden: Glycerinmonomethylather, Poly- 
glyeerinlaurinather, Glycerinmonocyclohexylather, Glycerindiphenylather u. a. 
(Schwz. P. 183 212 vom 25/1. 1935, ausg. 16/6. 1936. D. Prior. 31/1. 1934.) B r a u n s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: James H. Werntz, 
Marshallton, Del., V. St. A., Weichmachungsmitlel fiir  Cellulosederiiatmassen, bestehendT>
aus Estern der Formel R—O—CO—N <^^‘, wobei R ein aliphat. KW-stoffrest von
8—18 C-Atomen u. RŁ u. R 2 ein H-Atom, Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder alicycl. Resto 
sind. Die genannten Ester leiten sich von der Carbaminsaure H2N—COOH ab. Beispiel: 
n-Dodecylphenylcarbamat, Octylcarbanilat, Decylcarbanilat u. a. (A. P. 2041733  
vom 3/11. 1934, ausg. 26/5. 1936.) B r a u n s .

Dupont Viscoloid Co., Wilmington, Del., ubert. von: Barnard M. Marks,
Arlington, N. J., V. St. A., Weichmacher fiir Cellulosederiv.- oder Harzmassen von 
der Formel RiOR2COOR3, wobei R j =  einem Aryl oder Aralkylradikal mit mehr 
ais 10 C-Atomon, R2 =  einem 2-wertigen KW-stoffradikal mit nicht mehr ais 17 C- 
Atomen u. R3 =  einer Hydroxylverb. der Gruppe der Alkohole oder Phenole mit nicht 
mehr ais 18 C-Atomen ist. Die Summo der C-Atome von R 2 u. R3 soli 25 nicht iiber- 
schreiten. Genannt werden: der Benzylather des Athyllaetats, Benzylather des Athyl- 
glykollates u. der Phenyliither des Athylosybutyrates. (A. P. 2 051877 vom 30/6. 
1934, ausg. 25/8. 1936.) B r a u n s .

„Unichem" Chemikalien Handels A.-G., Zurich, Schweiz, ubert. von: Walter 
Schrauth, Berlin-Dahlem, Deutschland, Losungs- und Weichmachungsmitlel fiir  Cellu
loseester, bestehend aus den Athern aus 2 Alkoholen, von denen ein Alkohol-Dodecyl-, 
Cetyl-Oleyl-, Dioxyoctadeean-, Dioxyoctadecen oder Naphthenalkohol ist, wahrend 
der andero Athyl-, Butyl-, Glykol-, Glycerin- oder einer der erstgenannten Alkohole 
ist. (A. P. 2 042 413 vom 20/8. 1932, ausg. 26/5. 1936. D. Prior. 20/8. 1931.) B r a u n s .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodloben, Losungs-, Weichmąchungs- und 
Qudlungsmittel, bes. fiir Cellulosederiw., bestehend aus Estern mehrbas., hochmole- 
kularer ungesatt. aliphat. Alkohole mit organ, oder anorgan. Sauren. Beispiel: 500 (g) 
Nitrocellulose u. 100 Kunstharz z. B. polymerisiertes Vinylharz u. 300 g des Diacetats 
des Ricinoleinalkohols (I) werden in 500 Aceton, 400 Butanol u. 1000 Butylacetat 
gel6st u. ergeben einen guten Lack. I  ist ein gutes Losungsm. fiir Nitrocellulose, India- 
kautschuk, Kunstharz, Ole, Fette, Wachse usw. (E. P. 445 223 vom 1/4. 1935, ausg. 
7/5. 1936. D. Prior. 31/3. 1934.) B r a u n s .
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Erfindg. Leipzig: Kocatcri&.Amelang.J 1936.. (253 S.) 8". M. 4.80.

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralole.
H. Wohlbier, Die Bedeutuwj von Koldendiozyd und gebwidenem Wasser fiir die 

Gesteinslaubstreuung. K rit. Bericht iiber dio Unters.-Ergebnisse der Arbeiten yon 
M a so n  u . WHEELER iiber die Beeinflussung der Lóschwrkg. von  Gesteinsstauben 
durch den Geh. an gebundenem CO, u. W. (Gluckauf 72. 1203—05. 28/11. 1936. 
Spremberg.) ’ S c h u s t e r .

H. Bruckner, W. Becher und E. Manthey, Zundgeschioiruligke.it und Flammen- 
leistung łechnischer Gase bei Yerbrennung mit Saucrstoff. Die Eignung reiner u. teohn. 
Gaso (H2, C2H 2, Stadtgas usw.) fiir die GasschmelzschwciBung hangt ab von der spezif. 
Flammenleistung, d. h. der mit oiner bestimmten Bunsenflammo in der Zeiteinheit 
erzeugten Warmemenge, die boi C2H 2 3-mal hoher ist ais bei H ,. (Autogene Metall- 
boarbeitg. 29- 257—59. 1/9. 1936.) W a l t h e r .

Kwan Tawada, Wirkung non Ozon auf die Selbstentziindung von Hexan. Es wird 
die Wrkg. von 0,03—0,91% Ozon bestimmt. Die Ergebnisse entsprechen denen beim 
Bzn. erhaltencn (vgl. C. 19 3 6 . I. 5013). Da hier aber die Ozonkonz. groBer war, war 
dic Wrkg. viel bestimmter. — In  reinem 0 2 erniedrigte 0,9% Ozon die Entzundungs- 
temp. um 130°. — In einer K u t o  wird die Beziehung zwisehen Entziindungstemp. 
u. Oj-Konz. m it u. ohne Ozon dargestellt.. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 
304B. Sept. 1936. Sapporo, Japan, HokkaidoImp. Univ. [Nachengl. Auszref.]) BUSCH.

H. Berry und J. H. Jones, Physikalische und chemische Untersuchung der 
nationalen Kohlenquellen. Durch fraktioniertc Trennung m it Hilfe von Fil. hoher D. 
konnte gezeigt werden, daB Clarit, Durit u. Fusit, die von Hand aus sorgfaltig aus- 
gelesen worden waren, weder physikal. noch chem. einheitlich sind. Vitrit naherte 
sich am ehesten einer gewissen physikal. Homogenitat. Aus Clarit u. Durit lieBen sich 
leichtc, H-rcichc Anteile abtrennen, die liauptsachlieh aus Sporen bestanden. Dic 
schweren, H-armcn Anteile von Durit sind fast frei von Sporen. Entsprechcnde Clarit- 
anteile bestehen zum groBen Teil aus Yitrit. Fusit lieferte keine eindeutigen Ergebnisse. 
Es konnten drei Fraktionen abgetrennt werden, von ihnen enthielten dic H-reichen 
Anteile Glanzkohle. Wahrend der H-Geh. von Clarit u. Durit stark mit abnehmender
D. anstieg, blieb der C-Geh. ziemlich unverandert. Ein geringer Anstieg mit ab
nehmender D. zeigte sich immerhin. Der H-Geh. der Sporen konnte zu etwa 8,5% 
ermittelt worden. Sporenreiehe Kohlen haben liohe Backfahigkeit u. blahen stark. 
Der Aschegeli. der Fraktionen nahm mit abnehmender D. ab, ging jedoch durch einen 
Mindestwert von 1%, dann stieg er wieder auf etwa 2°/„ an, verinutlieh durch den 
Sporengeh. Jedoch konnte auch eine gewisso Anreieherung mit Fusit die Ursachc 
fiir den Yerlauf der Aschenkurve sein. (Fuel Sci. Pract. 15  . 343—51. Dez. 1936. New- 
castle-on-Tyne, Coal Survey Labor.) SCHUSTER.

S. I. Badanowa, Untersuchung der Kohlen der Beschuilagerstalte. Die Kohlc ist 
den Sapropelithumusbldgg. zuzuzahlen. Sie enthalt 4—-5% Bitumen, ergibt 10 bis 
16% Urteer (ohne Asche), dessen Kreosotgeh. 7,2—10,6% betragt. Die Asche enthalt 
bis 27,73% A1,03. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 7. 
428—34. M ai/juni 1936.) S c h o n f e l d .

Ja. M. Tschemoussow und R. B. Rubel-Tschernoussowa, Ron(genographische 
Charaklcnstik der Anthrazite des Pollnwa-Bredinskschen Bezirkes. Die rontgenograph. 
Unters., vorgenotnmen nach D e b y e ,  ergab ein anschauliches Bild iiber die Yertcilung 
der Asche in der Kohlcnmasse. Die sphar. u. prismat. Anthrazite sind die asche- 
armeren, wiihrond dio am starksten mineralisierten Kohlen Linsenform beibehalten. 
Dies stimmt uberein mit den petrograph. u. techn. Analysen. Die DEBYE-Ringe der 
sphar. u. prismat. Anthrazite en tsprechen  den n., nicht graphitierten A uthraziten , 
wahrend dio Linien der iibrigen Typen die Ggw. von Graphit, Einschlussen von Quarz, 
Kaolin, Limonit usw. entsprechen. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 7. 451—55. M ai/juni 1936.) S c h o n f e l d .
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H. Winter, Neuere Untersuchungen iiber die mineralischen Bestandteile und die 
Aschenzusammensetzung der Steinkohle. R rit. Erweiterung u. Erganzung neuerer 
Arbeiten iiber die Zus. der Steinkohlenasehe. Kennzeichnende Bedeutung der Aschen 
nach Menge u. Zus. in den sichtbaren Koblebestandteilen (Glanz-, Matt- u. Faserkohle). 
Ableitung der Aschebestandteile von den vier Mineralien Ton, Kaolin, Kalzit u. Pyrit 
naeh dem Vorbild amerikan. Kohlenforscher. (Gliiekauf 72. 1241—47. 12/12. 1936. 
Bochum, Berggewerkschaftliehes Labor. u. Bergschule.) Sc h u st e r .

G. Batta und Edm. Leclerc, Das Problem des Kohlenschwefels. S-Geh. von
Kohlen u. Arten der Bindung. Verh. bei der Verkokung. S-Oxydation bei der Ver- 
brennung der Kohle. Schadliche Wirkungen des in Verbrennungsgasen onthaltenen 
SO, u. SO;t. (Ind. chim. belge [2] 7. 479—86. Dez. 1936.) Sc h u st e r .

L. D. Schmidt, J. L. Elder und J. D. Davis, Ozydation von Kohle bei Speicher- 
temperaturen. EinflufS auf die V erkokungseigenschaften. Nach geiinder Oxydation von 
Pittsburgh-Kohlen bei 30° bis zu 4-monatiger Dauer wurden mit den Proben an je
2-kg-Mengen Verkokungsverss. durchgefiihrt. Die Koksfestigkeit stieg allmiihlich an. 
Die Ausbeute an Teer sank, gleiehzeitig erhóhte sich die Koksausbeute. Die C02- 
Menge im Gas nahm zu. Das fiir die Koksfestigkeit kennzeichnende Erweichungsverh. 
veranderte sich. Dio Unterschiede machen sich bereits deutlich bemerkbar, bevor dio 
Oxydation so weit vorgeschritten ist, daB auch Veranderungen an der Backfahigkeit, 
der Kurz- u. der Elementaranalyse u. dem Heizwert orkonnbar werdeń. (Ind. Engng. 
Chem. 28. 1346—53. Nov. 1936. Pittsburgh, Pa., U. S. Bureau of Mines, Exp. 
Stat.) Sc h u st e r .

Je. W. Woitowa, V'erdnderliclikeit voii Tkicibulskkohlen bei der Slapcllagenmg. Die 
Kohlen neigen nicht besonders stark zur Selbstentzundung u. kiinnen 3 Monate in
3 m Hóhe gestapelt werden. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 7- 249—62. Marz 1936.) SCHONFELD.

H. T. S. Swallow, Die Wirkung von Alkalien auf feuerfeste Baustoffe mit be-
sonderer Beriicksichtigung der Bedeutung fiir die Gas- uiid Kokereiindustrien. Mógliche 
Rkk. zwisehen Na2CÓ3 u. feuerfesten Materialien bei hohen Tempp. Prakt. Auswrkgg. 
bei der Vergasung, insbesondere bei Aktivierung des Brennstoffes mit Alkali. Zus. der 
Aschen u. Schlacken. (Gas J . 216 (88). 422—24. 11/11. 1936. I. C. I., Bes.
Dep.) _ Sc h u st e r .

V. Charrin, Die Gasreinigungsmassen. Beschreibung der in Frankreich gebrauch- 
lichen naturliehen u. kunstlichen Massen zur Entfemung von H2S aus Brenngasen. 
(J. Usines Gaz 60. 563—65. 5/12. 1936.) '  Sc h u st e r .

Walter Obst, Teeróle im Kam pf gegen Verde.rb und zur Bereicherung des Rohstoff- 
marJctes. Teeróle ais Holzschutzmittel. Phenolaldehydkondensationsprodd. in der 
Kunstharzindustrie. (Teer u. Bitumen 34. 403—04. 1/12. 1936. Altona-Bahren- 
feld.) Sc h u st e r .

A. W. Losowoi und M. K. Djakowa, UnUrsuchung der chemischen Zusammen- 
setzung, Eigenschaften und Aufarbeiiungsmethoden von '1'scheljabinsk-U rbraun kohlen teer. 
Uber dio Berginisierung der Teerfraktion Kp. 230—370°. Der Urteer (Ausbeute 6,7%).
D.20,5 1,0638, enthalt 43,7% Phenole u. 46,54% Neutralól. Die Hydrierung (in Ggw. 
von MoS3) ergibt Ausbouten von 70—80% an Treibmitteln, Kp. bis 230°. (C. R. Acad. 
Sci. URSS [russ.: Doklady Akademii Nauk SSSR] 1934. III. 620—25. Jekaterinburg 
[Swerdlowsk], Ural.) SCHONFELD.

W. Je. Rakowski und M. W. Bulotschnikow, Die Gewinnung von Phenolen 
nach der Methode der doppellen Umsetzung mit Ammoniumsalzen. Zur Gewinnung der 
Phenole aus den Na-Phenolaten (vgl. Co t t e , F. P. 495 072) kann man sich der Um
setzung mit NH4-Acetat u. a. NH4-Salzen bedienon. Die an den Torfphenolen durch- 
gefiihrten Verss. haben gezeigt, daB nach Zusatz einer bestimmten Menge des NH4- 
Acetats zur wss. Lsg. der Phenolate zunachst eine Trubung entsteht, dann erscheinen 
Oltropfen ti. sehlieBlich scheidet sich die Phenolschicht aus:

C6H,ONa +  NH40C0CH3->- C6HsONH4 +  Na-Acetat 
C6H5ONH4 +  H 20  C6H5OH +  NH4OH 

Mit der leichten hydrolyt. Zors. der NH4-Phenolate ist wahrscheinlioh die geringe 
Extrahiorbarkeit der Phenole aus ihren Ollsgg. m it wss. NH3 zu erklaren. Verss. mit 
indiyiduellen Phenolen: Die Phenole werden in 13,5%ig. NaOH (25% UberschuB) 
gelóst u. mit NH4-Acetat (20% tJberschuB) gesehuttelt. Auf die Zera. der alkal. Extrakte 
aus Olen u. Teeren ist die N atur der Phenole, die Ggw. von Carbonsauren u. die Konz. 
der Na-Acetatlsg. von EinfluB. Letztere beeinfluBt vor allem dio Aussalzung der
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Phenole aus der Losung. Phenol u. die 3 Kresole werden durch 25%'g- NH4-Acetat voll 
zersetzt. Ais obere Schieht werden aus der Lsg. ausgeschieden: Phenol 34,9%> o-, 
p- u. m-Kresol 82,3, 72 u. 76,5°/0; der Rest kann aus der Lsg. mit A. extrahiert werden. 
Resorem wird nicht voll zers.; 19% lassen sich mit A. nicht estrahicren, weil das Di- 
NHj-Phenolat weniger der Hydrolyse unterliegt. Bei Raumtemp. bleibt also die Zers. 
der zweiwcrtigen Phenole unyollstandig. Verss. mit Phenolfraktionen von 187—250° 
zeigen, daB mit zunehmendem Kp. dio Abschcidung der Phenole aus der Phenolatlsg. 
m it NH4-Acctat vollstandiger wird. Durch Entfernen des NH3 aus dem Rk.-Medium 
(Erhitzcn) laBt sich der Effekt vorbessem, so daB nicht nur die Phenolate voll zers. 
werden, sondern auch die darin enthaltenen Carbonsauren. Man erreicht in der Warme 
volle Zers. der Torfphenole, dereń Hauptmenge sich ais obere Schicht ausscheidet; 
es geniigt eine Laugenkonz. yon 13,5%; die NH4-Acetatkonz. muB mmdestens 25% 
betragen. Verss. zur Zers. der Torfphenolate mit NH4-Acetatkonzentraten aus dem 
Teerwasser ergaben, daB hierbei die Menge der Beimengungen in den ausgeschied. 
Phonolen eine Zunahme erfahrt. Arbeitsschema: Die rohen Phenolate u. Teerwasser- 
konzentrato des NH4-Acetats werden vom Ol gereinigt. Die gereinigten Phenolate 
u. die NH4-Acetatlsg. werden erwarmt u. in solchen Mengen yermischt, daB die Um- 
setzung nur m it den Na-Phenolaten stattfinden kann, wahrond die Na-Salze der hoch- 
mol. Carbonsauren unzers. bleiben. Hierauf gelangt das Gemiseh in die NH3-Kolonne, 
welche nur fiir das Abtreiben des konz. Ammoniakwassers berechnet ist, wahrend 
sich im unteren Teil die Phenole u. die Na-Acetatlsg. ausscheiden. Die Phenole werden 
hierauf von der Acetatlsg. getrennt u. rektifiziert. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: 
Chimija twerdogo Topliwa] 7. 480—91. Mai/Juni 1936.) ScHONFELD.

R. Fussteig, Forlschritt in der Verwendung von Nalurgas. Obersichtsbericht iiber 
die Verwendungsmogliehkeit von Naturgas, insbesondero iiber die Gewinnung yon 
Bzn., Olefinen, H 2, Oxydationsprodd. u. Chlorierungsprodd. daraus. (Mattóres grasses— 
Pćtrole Deriyćs 28. 10793—794. 10821—823. 10842—843. Mai/Juni 1936.) J .  S c hm i.

Rudolf Orel, Ober thermische und dynamische Prinzipien des Verbrennens von 
Erdgas. (Przemysł naftowy 11. 421.—25. 453—56. 1936.) ScHONFELD.

E. Sauer und R. Schneider, Kolloidchemische Próbleme in der Tiefbolirtechnik. 
Zum Ausspiilen von Bohrloehem benutzt man heutc im allgemeinen an Stelle von W. 
Tonaufschlammungen, yon denen sich solche mit koli. Dimensionen ais am wirksamsten 
erweisen. Es ist yorzugsweise die Erscheinung der Thixotropie, die der Spulfl. einer- 
seits geniigende Beweglichkeit, andererseits bei Verfestigung der inneren Struktur 
genugende Steifigkeit, die das Festkeilen der Bohrer yerhindert, yerleiht. Zur Ab- 
scheidung feinerer Sandbeimengungen schlagen Vff. vor, die FI. in Setztrogen durch 
yibrierende Drahtsysteme in Bewegung (Solzustand) zu halten, ohne dabei die Ab- 
setzung zu storen. An Diagrammen werden die Vorteile dieses Verf. gezeigt. (Kolloid-Z. 
77. 252—55. Nov. 1936. Stuttgart.) K. H o f fm a n n .

A. Balada und J. W egiel, Ober einige Sauren aus dem Obel-Oasól. Unters. der 
Naphthensauren der Gasolfraktion des Gbel-Erdoles durch Fraktionicrung der Sauren 
u. ihrcr Ester, Cberfiihrung in die Amidę, Trennung ais Cd-Salze usw. Das Gasol 
enthalt 0,125°/o Naphthensauren. Die Sauren C6 bis C13 entsprechen den aus anderen 
Erdolen isolierten u. in der Literatur beschriebenen Verbindungen. Im Erdól, welches 
polynaphthen. Charakter hat u. paraffinfrei ist, finden sich neben Naphthensauren 
auch aliphat. Sauren C8 bis C10. In  der Saurefraktion C8-C9 wurde mit Hilfe der Chlor- 
zahl bewiesen, daB die Sauren die -CH2-COOH-Gruppe enthalten. Beginnend mit C8 
uberwiegen die oycl. Sauren, u. zwar mono- neben dicyclisch. Beginnend mit C,, 
unterschciden sich dio Sauren von den untersuchten Naphthensauren anderer Erdóle; 
sie scheinen auch polycycl. Verbb. zu enthalten. (Chem. Obzor 11. 187—96. 222—23. 
1936.) S c h ó n fe ld .

A. K. Plissow und B. Goldowski, Eine kontinuierliehe Methode der Herstdlung 
von Sauren durch Oxydation von Kohlenunsserstoffen. Yff. beriehten iiber Verss. der 
Oxydation yon raffiniertem (D.16 0,869) u. unraffiniertein (D.16 0,873) Solarol (aus 
Grosnynaphtha) u. finden, daB die Osydation auch ohne Raffination ausgefU hrt 
werden kann (vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1353); die Osydation soli in Ggw. von W.-Dampf gefuhrt 
werden, da die erhaltenen Destillate dadurch reiner u. schneller erhalten werden konnen; 
Oxydationstemp. 210—220°; Dauer 1 Stde.; Ausbeute an Sauren 3—4% ; SZ. des 
Dest. 12; Verseifungszahl 18 (fiir nicht raffiniertes 01 entsprechend SZ. 6—8,5 u. 
Verseifungszalil 15—18). (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shumal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 9- 492—95. 1936. Krassnodar.) FUN-
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W. Meschtscherjaków und S. Kapatzinski, Verarbeilung von Artemowerdol. Das 
Erdol gehort zu den sehwersten Bakuólen, D .15 0,912—0,930, Viscositat E-° =  22,0 bis 
30,0, jB60 =  5—6. Dest.: 16,3%Leuchtol, 9 ,4% Gaaiil, 8,7%Yaselin6l, 7,0% SpindelolA, 
6,6%  Maschinenol L u. 5,0% Maschinenól T, 45% Ruekstand. Naeh dem Naphthen- 
sauregeh. (Aciditat des Rohóles in S 0 3 0,12—0,16%) steht das 01 an einer der ersten 
Stellen des Bakugebietes. Auslaugen mit NaOH u. Dest. ergab weit bessere, leichter 
raffinierbare Destillate. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoje Chosjaistwo] 1936. Nr. 8. 
47—50. Aug.) S c h o n f e l d .

F. Chierer, E. Holzman und J. Nowicka, Beilrag zur Kennlnis der Itaffination 
von Mineralólcn mit Schwcfelsaurc. Die Unters. erfolgte am Leichtóldest. aus paraffin- 
freiem Erdol der D .15 0,8934, Englerviscositat bei 20° 3,15°, 0,17% S, E. —55°. Bei 
stufenweisem Zusatz von H 2S04 bei der Olraffination sind Untcrschiede im Yerbrauch 
der H 2S04 fiir die yerschied. Rkk. (Polymerisation, Sulfonierung usw.) zu beobachten. 
Der H 2S04-Verbrauch fiir die BIdg. von Sulfonsauren nimmt anfanglich zu, halt sich 
dann unverandert, um bei den letzten Zusatzen abzunehmen. Im Mafie des allmahlichen 
Zusatzcs der H 2SO,, bilden sich nicht nur yerschied. Mengen Sulfonsauren in der Abfall- 
saure (Siiurcgoudron), sondern sic zeigen auch qualitative Unterschicde. Die Poly
merisation (im Sinne von GuRWITSCH) ist am intensiysten beim ersten Saurezusatz, 
um dann regelmiiBig abzunehmen. Die Menge der H 2S04 im Goudron betragt wenigstens 
60% der zur Raffination yerwendeten. (Przemyśl naftowy 11. 473—77. 1936.) SchÓNF.

Edward Erdheim, Die Wirksamkeit der Bleicherdcn. (Vgl. C. 1936 .1. 3043. 3947.) 
Kurze Zusammenstellung der Literaturangaben iiber die chem. Wrkg. der Bleicherden. 
(Przemyśl naftowy 11. 144—46. 1936.) SCHONFELD.

Edward Erdheim, Uber den ,,Riickgang“ des Entfarbungsvermogens der Bleich
erden. (Vgl. vorst. Ref.) Zur Best. der Abnahme der prozentualen Entfiirbungswrkg. 
der Bleicherden mit der Steigerung der Menge der Erden in Beziehung zur Farbtiefe 
des Oles wurden Verss. ausgefiihrt, ausgehend von 2 yerschied. Bleicherden A  u. B  
u. unter Anwendung eines Mincraloles, welches durch Verdiinnen m it Bzn. auf 3 yer
schied. Farbstoffkonzz. cingestellt wurde. Die Lsg. II enthielt 52,08% Farbstoffkonz. 
der dunkelsten Lsg. I, Lsg. III 50,4% Farbkonz. der mittleren Lsg. II. Die 3 Lsgg. 
wurden mit je 0,89 u. 1,78% von A u. B  gebleicht. B  war wirksamer ais A, aber die 
Wrkg.-Differenz tra t am deutlichstcn auf bei der dunkelsten Lsg. I, am wenigsten bei 
der hellsten Lsg. III. Bei letzterer betrug die Differenz der Wrkg. von 0,89 u. 1,78% A  
oder B  nicht iiber 7,5%. bei II dagegen betrug sie 28,3%, bei I 23,4%- (Przemysł 
naftowy 11. 290—91. 1936.) S c h o n f e l d '

Andrś Ellefsen, Die Herstellung von Treibstoffen und anderen Erzeugnissen der 
Erdolindustrie nach dem Verfahren I .  II. P. Beschreibung von Hochdruckhydrierung 
u. dessen Anlagen nach dem Verf. der INTERNATIONAL H y d r o g e n a t io n  P a t e n t  Co. 
Lt d . (I. H. P .). (Ind. chimiąue 23. 726—33. Okt. 1936.) W a l t h e r .

D. L. Goldstein und B. A. Englin, Oeuńnnung von hochoctanhaltigcm Flug- 
molorenbenzin durch Crackung mil Aluminiumchlorid. Bzn. (Kp. bis 130°) der Octanzahl 
bis iiber 100 konnte durch Spalten yerschied. Erdolprodd. mit A1C13 bei Normaldruck 
erhalten werden. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoje Chosjaistwo] 1936. Nr. 8. 40—42. 
Aug.) S c h o n f e l d .

Je. I. Sabrjanski und s. W. Wechsler, Oewinnung von liochoctanigen Brenn- 
stoffen durch Compoundierung. Gemische yon Bakuflugmotorenbenzin mit Maikop- u. 
Grosnyflugmotorenbenzin zeigen Empfindlichkeit gegen Tetraathylblei, u. zwar sind 
Grosny- u. Maikopbenzin am empfindlichsten. Bzn. der Octanzahl 65—75 kann aus 
jedem russ. Erdol mit Zusatz von (C2H5)4Pb, Pyrobenzol oder A., aus Baku- u. Kors- 
tschagylerdól unmittelbar erhalten werden. Flugmotorenbenzin der Octanzahl 92—100 
kann durch Zusatz von (C2H6)4Pb zu Bzn. direkter Dest. mit Isooctan erhalten werden. 
Die Quellen hochoctanigerTreibmittel direkter Dest. konnen durch Compoundieren mit 
Bzn. niedriger Octanzahl, das aber gegen (C2H5)4Pb empfindlich ist, etwas erhoht 
werden. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoje Chosjaistwo] 1936. Nr. 8. 43—47.
Aug.) S c h o n f e l d .

Jan Borowski, Stabilisation von Oasolin. Uber die Wrkg. yon Stabilisations- 
kolonnen. (Przemyśl naftow y 11. 342—45. 1936.) Sc h o n f e l d .

A. Gillet, Die Auflosung der Steinkohle in Schwerólen. Zusammenfassender Be- 
richt iiber 15 einschlagige Unters.-Arbeiten des Vf. Schrifttum. (Brennstoff-Chem. 17. 
421—29. 15/11. 1936. Luttich.) Sc h u st e r .
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Lawrence G. Benton und W illiam Staniar, Bessere Schmicrung bedeutet gcringere 
Unterhaltung. Obersicht iiber Analysenyerff. fiir Schmieróle u. Ulauswahl fur Darnpf-, 
Eismaschinen usw. (Chem. metallurg. Engng. 43. 296— 300. Juni 1936.) W a l t h e r .

Otto Steinitz, Anforderungen des Autobahnbetriebes an die Motorschmierung. 
Hochwertige SonderstraBen fiir Autos erfordem Ole mit gutem Haftyermogen. Hin- 
weis auf die Yerwendung yon Graphit. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 33. 344—45. Juli 
1936.) W a l t h e r .

Jan Tuszyński, Schmieróle fiir einen modemen Flugzeugmotor. (Vgl. C. 1935. II. 
2766.) t)ber die laboratorielle Prufung der Flugmotorenole, insbesondero dio Rolle 
der Viscositat u. des Viscositatsindex. (Przemyśl naftowy 11. 209—13. 237—41. 
1936.) ” Sc h o n f e l d .

B. G. Simek, E. Zamrzla und J. Ludmiła, Zur Bildung von unloslichem 
Kohlenstojf im  KohlenteerasphaU. (Vgl. C. 193 7 .1. 768.) D ie naeh D e m a n n  (C. 1933.
I. 3835) erhaltenen /?,y-Fraktionen des Asphalts, losl. in Bzl., wurden auf 300—400°, 
fur sich u. in Ggw. yon metali. Katalysatoren erhitzt. Bei kurzem Erhitzen bilden 
sich keino groBeren Mengen in Bzl. unlosl. Stoffe. Mit der Erhitzungsdaucr nimmt 
aber dio Menge der a-Anteile zu, namentlich gegen 400°. SM-Stahl wird korrodiert, 
weriiger Cr-Ni-Stahl; letzterer fórdert aber katalyt. die Bldg. unlosl. Stoffe. Cu ver- 
halt sich ahnlich wie gewóhnlicher Stahl. Al scheint das bestą Konstruktionsmaterial 
zu sein. Der a-Teil des Asphalts wird am besten von Anthracenol gelost. (Chem. Obzor
I I .  211—14. 1936. Prag.) SCHONFELD.

Th. Temme, Die Bewertungsgrundlagen fiir Bitumen und Asphaltmassen ais
Schutzbaustoffe im Hoch- wid Tiefbau. Oberblick der grundsatzlichen Gcsichtspunkte. 
(Bitumen 6. 206—11. N oy. 1936. Berlin.) CONSOLATI.

Julius F. Huber, Eine 1%  Zoll Tee.robe.rflachę auf einer Ton-Calciumchlorid- 
grundlage. Beschreibung des Verf. (Publ. Works 67. Nr. 10. 15. Okt. 1936. 
Michigan.) CONSOLATI.

W . Becker, Zur Frage der Herstellung bitummóser Vergu/3massen fiir Belonfugen. 
Geblasene Bitumensorten sind, in Mischung mit kurz- u. langfaserigen Fullstoffen, 
fiir die Herst. von BetonfiigenyerguBmassen auBerordontlich beachtenswerto Aus- 
gangsstoffe. (Bitumen 6 . 173—76. Okt. 1936. Hamburg.) Co n so l a t i.

H. Kunde, Ausbildung und Ausfuhrung der Randstreifen auf den Tieichsautobahncn. 
Dio bisher gemachten Erfahrungen haben gelehrt, daB die WalzschotterguBasphalt- 
decke in Zukunft nicht mehr ais Bandstreifenbefestigung auszufiihren ist, sondern in 
allen Fallen, in denen die Fahrbahn selbst in Beton ausgefiihrt ist, ais GuBasphaltdecke 
auf Betonunterlage. (Bitumen 6. 201. Nov. 1936. Berlin.) CONSOLATI.

Ralph N. Traxler, Konsistens komentrierter Suspensionen. Dio Konsistenz dis- 
perser Systeme, in welchen dio Konz. der dispersen Phase so groB ist, daB die einzelnen 
Teilchen einander beriihren, steht unter dom Einfl. der TeilchengroBe u. der Einheitlich- 
keit der TeilchengroBe. Is t das Raumyerhaltnis des Syst. konstant, so ist die Abnahme 
der Einheitlichkeit der TeilchengroBe begleitet yon der Abnahme der Konsistenz, da 
Teilehen yersehied. GroBe eine losere Anhaufung erfaliren ais gleich groBe Teilchen. 
Der Effekt der TeilchengroBe u. -yerteilung wird erlautert an Hand von Verss. mit 
einem Syst. von Mineralfuller-Asphalt bzw. Asphalt-wss. Seifenlsg. (Ind. Eng. Chem. 
28. 1011—13. Sept. 1936. Maurer, N. Y.) Co n so l a t i.

V. BeneS, Uber die Bestimmung kleiner Mengen brennbarer Oase. Ober eine App. 
zur Best. der brennbaren Gase im Grubengas. Bei einer Temp. yon 120° -wird H 2 u. CO 
iiber einem Pd-Asbestkatelysator yerbrannt. Das yerbleibende CH4 u. C2H8 wird 
mittels gluhender Pt-CapiUarróhren in elektr. Ofen yerbrannt. (Chem. Obzor 11. 
218—22. 1936.) S c h o n f e l d .

J. B. Morrow und c. P. Proctor, Schwankungen in der Zusammensetzung von 
Kohlenproben. Die einzelnen Einfliisso werden experimentell untersueht u. fiir die Gehh. 
an Asche, Schwefel, den Aschen-F. u. a. statist. zusammengestellt. (Trans. Amer. 
Inst. Min. metallurg. Engr. 119. 227—76. 1936. Pittsburg, P a ., Pittsburgh 
Coal Co.) S c h u s t e r .

G. Dolgow, Ober die Auswahl einer Standardmethode zur Bestimmung der Schmelz- 
barkeit der Asche von mineralischen Brennstoffen. Yf. bespricht die N o tw e n d ig k e it  
der Ausarbeitung einer laboratoriumsmafligen Best. der Schmelzbarkeit der Asche, 
dio d a s  Verh. der Kohlenasche bei der Verbrennung der Kohle auf dem Rost voraus- 
zusagen erlauben wiirde. Die gegenwartig im Labor. benutzten Methoden ergeb en  
Resultate, d ie  v o n  d e n  im Betrieb erhaltenen Resultaten wegen den stark unterschied-
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lichen Bedingungen der Schmelzung der Asche stark abweichen. Es wird bes. auf die 
Beeinflussung der Sehmelztemp. durch die reduzierende Atmosphare der Verbrennungs- 
gase im Bctricb hingewiesen. AuBerdem wird die Wichtigkeit der Beobachtung des 
auBeren Aussehcns, sowie die Best. der Gasdurchlassigkeit der Schlacke besprochen. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 1017—18. Aug. 1936. Zentr. chem. 
Labor. WUGI.) V. F u n e r .

J .A . Galileiewa, Erwiderung auf die Arbcit des W .U .O .I. „Uber die Auswahl einer 
Standardmethode zur Bestimmung der Schmelzbarkeit der Asche von mineralischen Brenn- 
stoffen“. In  Erwiderung der Ausfiihrungen von DOLGOW (vorst. Ref.) wird auf die 
gute Ubereinstimmung der Unterss. der Schmelzbarkeit von Kohlenaschen nach der 
Labor.-Meth. mit dem Verh. der Kohlenascho im Betrieb der Rostfeuerungen hin
gewiesen u. dio Kritik von DOLGOW zurtickgewiesen. Weiterhin wird die Notwendig- 
keit der Ausarbeitung einer Unters.-Meth. zur Beurteilung der Brennstoffe, die in 
Staubform yerfeuert werden, hcrvorgehoben; fiir diese bei 1600° im Flammenkegel 
stattfindende Verbrennung ist wegen der vollstandigen Schmelzung der Asche beliebiger 
Zus. nicht das Schmelzen, sondom das in der Kahe der ersten Reihe der Erhitzungsrohre 
stattfindende Festwerden der geschm. Asche von Interesse; die in Ausarboitung 
befindlichen Methoden befassen sich deswegen mit der Best. der Erstarrung der fl. 
Schlacke. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 1019—20. Aug. 1936. 
Brennstofflabor. WTI.) V. F u n e r .

P. S. Panjutin und W. N. Tischkowa, Aschebestimmung in  Mineralolen nach der 
Methode der vorhergehenden Abdeslillation der leichten ólfraktionen im  Vakuum. Aus 
einem 100-ccm-Kolben werden 30 ccm 01 unter einem Druck von 1,5—5 mm so lange 
dest., bis 90 Vol.-% Autotraktoren- oder 70% Flugzeugól ubergegangen sind (Dauer
0,5—1 Stde.). Im Ruckstand kann die Asche nach folgenden 2 Methoden bestimmt 
werden: 1. Nach Beseitigen der Reste der Leichtfraktionen vom Kolbenhals mit Fiłtrier- 
papier wird der Kolben gewogen; 2—3 g des Ruckstandsoles werden in einen Tiegel von 
20—25 ccm eingewogen; dann wird verascht u. gewogen. 2. Der Ruckstand im Dest.- 
Kolben wird in 5 ccm Bzl. gel., in einen Porzellantiegel umgespult, m it Bzl. nachgespult, 
das Bzl. verdampft usw. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoje Chosjaistwo] 1936. Nr. 8. 
54—55. Aug.) _ SCHÓNFELD.

P. S. Panjutin und w . N. Tischkowa, Bestimmung des spezifischen Geuńchts 
ton Mineralolen nach der Methode des hangenden Tropfens. Man bereitet A.-W.-Gemischo 
der D .204 0,925, 0,905, 0,885 zu je 1—21 (D. von Autoolen 0,885—0,925). Die Gemische 
erhalt man durch Verdiinnen von 546, 643 u. 730 ccm 96°/0ig. A. m it W. zu 11. Die D. 
wird dann pyknometr. bestimmt. In  Becherglaser von 20—25 ccm (3 X 4,5 cm) gibt 
man je 10 com der A.-W.-Gemischo u. gibt mittels Glasstab 1 Tropfen Ol in dio Gl&ser. 
Sinkt der Tropfen im I. u. II. u. sehwimmt er im III . Gemisch, so liegt die D. zwischen 
den DD. des II. u. III . Gemisches. Nun gibt man in ein Becherglas 5 ccm einos der in 
Frage kommenden A.-W.-Gemische, stellt das Becherglas u. das Ol in ein W.-Bad von 
20°, gibt 1 Tropfen 01 in das Gemisch u. setzt vom zweiten A.-Gemisch so lange je 1 ccm 
zu, bis der Tropfen seine Lage im Becherglas umkehrt. Findet keine Umkehrung statt, 
so wiederholt man den Vers. in umgekehrter Reihenfolge, d. h. man gibt 1 Tropfen 
zum zweiten, in Frage kommenden A.-W.-Gemisch u. setzt je 1 ccm des anderen Ge
misches zu. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoje Chosjaistwo] 1936. Nr. 8. 55—56. 
Aug.) SCHÓNFELD.

J. I. Fogelsson und N. W. Kalmykowa, Elektrometrische Sduretitration in dunkel- 
gefarbten Erdólprodukten. Vff. benutzen zur elektrometr. Titration den App. von 
B u c h a r o w -JEWSTIGNEJEW u . ais Losungsm. ein Gemisch aus 1 Teil mit LiCl gesatt. 
Alkohol (Amyl- oder Butylalkohol) u. 1 Teil C6H6. Analysendauer 5—10 Minuten. 
(Betriebs-Lab. [Sawodskaja Laboratorija] 5. 947—52. Aug. 1936. Chem. Zentral- 
labor. der STALIN-Autofabrik.) V. F u n e r .

Paweł Eisenstein, Maflanalytische Bestimmung von Mineralol-S-sulfonsauren im 
Kontaklspalter. Bei der Raffination von Mineralolen (weiBes Vaselinol, fl. Paraffin) 
mit rauchender H 2S04 entstehen sog. <5-Sulfonsauren, welche in die Abfallsaure iiber- 
gehen u. ais Fettspalter Verwendung finden. Zu ihrer Best. wurde eine maBanalyt. 
Meth. ausgearbcitet, beruhend auf der Unloslichkeit der Cu-Sulfonate in W. 1—2 g 
Kontakt wurden in 50—100 ccm W. gelost, mit der 2—2V2-fachen Menge (der Theorie) 
Vi0-n. CuS04 versetzt, bis dio Fl. klar wird. Die Fl. wird abdekantiert, mit 25 ccm 
heiBem W. nachgewaschen. Zum Filtrat gibt man 1—2 g K J  u. titriert mit Vio'n- 
Na2S20 3 auf Schwachgelb, dann mit Starkelsg. auf Farblos. Die CuS04-Lsg. wird
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gegen Vio'n- Na2S20 3 eingestellt. Bereehnet wird nach S  =  4,11 («', — 2 v„ n)/s, wo 
s =  g Kontaktspalter, — ccm 1/ 10-n. CuS04, v2 =  ccm l/io'n - Na2S20 3, n — Titer 
der Na2S20 3-Lósung. Das mittlere Mol.-Gew. der <5-Sulfonsauren betragt nach der 
Analyse von 8 Kontaktspaltem etwa 411. In manehen Spaltcrn befinden sieli y-Sulfon- 
sauren, dereń Cu-Salzc in W. lósl. sind. (Przemyśl naftowy 11. 322—25. 1936.) ScHONF.

Rułirchemie Akt.-Ges., Oberhausen-Holten, Umwandlung von Methan oder 
methańhaltigen Oasgemischen in einen KW-stoffreichen, wasserstoffarmen Teil (Bzl.-KW- 
stoffe) u. einen wasserstoffreichen Teil mittels an sieh bekannter Verff. (F r a n z  F isc h e r  
u. Mitarbeiter), wobei die einfachen Mischnngen oder die bei der Zers. erhaltenen Er- 
zeugnisse fiir sich oder in Mischung verwendet werden, z. B. ais Brennstoff oder ais 
Zusatzmittel zu gasfórmigen Brennstoffen, um dereń Heizwert in bestimmter Weise 
zu regeln. So kann man z. B. Leuchtgas erzeugen. Die Umwandlung kann hierbei an 
der Verwendungs- oder Verteilungsstelle erfolgen. CH,-haltige Gase konnen aus Wasser- 
gas gewonnen werden. (It. P. 288 269 vom 10/2. 1930. D. Prior. 16/2. 1929.) H a u s w .

W illiam B. D. Penniman, Baltimore, Md., V. St. A., Herstellung von Ozydations- 
produkten aus C-haltigem Materiał (Ol, Pech, Teer, Wachs, Petroleum, Asphatt, ge- 
crackten Olen, in Ol verteilter Kohle u. dgl.). Man erhitzt das in fl. oder verteiltem Zu- 
stand befindliche Materiał auf 300—1000° F, fiihrt es in flieBendem Strom unter er- 
hohtem Druck (z. B. 10 a t u. mehr) in einen Rk.-Kessel, leitet ein komprimiertes, 
Ireicn 0 2 enthaltendes, erhitztes Gas (Luft) durch die Fl., entfernt die hierbei ent- 
stehenden Gase aus dem Kessel, kondensiert dieselben u. leitet gegebenenfalls die 
schwcrer fliichtigcn Anteile zu einer Wiederholung der Beliandlung in den Kessel zuriiek. 
Verwendet man S-haltige Ausgangsstoffe, so wird das entstehende S 02 abgetrennt 
u. in Bisulfitlsg. iibergefiihrt, die bei der nachfolgenden Extraktion der Destillate yer- 
wendet werden kann. Aktivierende Stoffe, wie A1C13, Oxyde von Mn, Pb, Fe, Cr, Yd, 
Zn, Cu, Ca, Alkalien, konnen zugegen sein. Die Destillate werden in iiblicher Weise 
in ihre Bestandteile getrennt; man erhalt hierbei z. B. Alkohole, Aldehyde, Ketone, 
Sauren (Ameisen-, Essig-, Propion-, Butler-, Acryl-, Phthalsdure, hohere Fetlsauren 
u. dgl.), Phenole, ferner ais Extraktionsmiltel, Brennstoffe, Motortreibstoffe usw. brauch- 
bare Anteile. — Zeichnungen. (A. P. 2044014  vom 20/5. 1925, ausg. 16/6. 
1936.) D o n l e .

Nat. Harris Freeman, London, England, Gewinnung fliichtiger Kohlentcasserskffe 
aus festen oder fliissigen hochsiedenden Kohlenwasserstoffen. Kohle, Schiefer oder andere 
feste oder fl. KW-stoffe werden in mehreren Stufen bei steigenden Tempp. mit KW-stoff- 
gasen oder -dampfen, die aus einer vorhergehenden oder nachfolgenden Behandlungs- 
stufe oder aus einem anderen Gewinnungsverf. stammen, behandelt. Die KW-stoffgasc 
oder -dampfe werden vorher durch therm. Behandlung iiber Alkalihydroxyd aktiviert. 
(Ind. P. 22 628 vom 22/2. 1936, ausg. 12/9. 1936.) J . S c h m id t .

Standard Oil Development Co., Del., iibert. von: Stewart C. Fulton, Elisabeth, 
N. J .,  V. St. A., Gewinnung von Harzen und Asphaltenen aus Teer, der bei der Spaltung 
von Petroleumól unter 350 pounds Druck jo ineh2 anfallt. Der Teer wird durch Dest. 
von samtlichen oligen Anteilen befreit u. aus dem Riickstand wird m it selektiven 
Losungsmitteln, z. B. bei 1000 (Gallonen) Teer m it 508 Kerosin (Varsol), das Harz 
gewonnen. (A. P. 2 055 486 vom 30/10. 1931, ausg. 29/9. 1936.) B r a u n s .

Texas Co., iibert. von: Francis Xavier Colligan, New York, N. Y., V. St. A., 
Kennzeichnung von IiohlenwasserstoffoUn. KW-stoffe werden m it einer geringen Menge 
von Ra-, Th- oder U-Salzen von Naphthensauren versetzt. Die KW-stoffole erhalten 
hierdurch eine iiber lange Zeit gleiehbleibende radioakt. Strahlung, so daB durch dereń 
Kontrolle eine etwaige Verdiinnung oder Verfalsehung der KW-stoffole nachgewiesen 
werden kann. (A. P. 2 058 774 vom 31/3. 1934, ausg. 27/10. 1936.) J. Sc h m id t .

Giuseppe Stampa, Emanuele Rienzi und Vitaliano Passardi, Mailand, Ent- 
schwefeln von Mineralókn. Mineralóle, Teere, Asphalte, Masut u. dgl. werden in Ggw. 
von Gasen, wic Wassergas, Generatorgas, Koksofengas u. dgl., unter Druck oder bei 
Unterdruck u. gegebenenfalls unter Einw. von elektr. Stromen in der Gasphase iiber 
Ni, Cu, Zn, Fe u. dgl. behandelt. (It. P. 291 716 vom 23/8. 1930.) J. S ch m id t .

Brucite Processes Inc., Los Angeles, Cal., iibert. von: Raymond Thayer Howes, 
Long Beach, Cal., V. St. A., Neułralisieren von gesauerten Olen. Gesauerte Mineralóle 
werden durch ein Filter aus gekórntcm MgO filtriert. Gleichzeitig leitet man iiber 
das Filter eine Suspension von MgO in W. in einer Menge von 1 :8  bis 1 :2  zum 01. 
(A. P. 2 047475 vom 18/11. 1930, ausg. 14/7. 1936.) J . S c h m id t .
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Sun Oil Co., Philadelphia, ubert. von: Hasson T. Terrell, Edward M. Hughes
und Philip L. Carter, Chester, Pa., V. St. A., Aufarbeilung von Deslillationsriickstdnden. 
Dest.-Riickstande, die bei der Dest. asplialtbas. Ole in Ggw. von Alkali erhalten wurden, 
werden zunachst m it Mineralsaure zur Zers. der Naphthensauren yersetzt; darauf wird 
cin Sehmieról, das tiefer ais der asphaltartige Ruekstand sd., zugegeben, u. das Schmierol 
u. die Naphthensauren abdest. Im  Destillat werden dio Naphthensauren wieder neu- 
tralisiert, u. so gute Schneidcole erhalten. (A. P. 2 056 913 vom 15/4. 1935, ausg. 6/10. 
1936.) J . S ch m id t .

Contakt Filtration Co., San Francisco, Cal., iibert. von: Arthur R. Moorman, 
Woodriver, 111., und Irving C. Carpenter, New Rochelle, N. Y., V. St. A., Entfdrben 
von hochsiedenden Erdolfraktionen. Um hochsd. Erdólfraktionen zwecks Gewinnung 
von Schmierdlen zu entfiirbon, werden aus den Rohólen zunachst die leichtcrcn Anteile 
abgetrieben u. der noch h. Riickstand bei etwa 250° m it Entfarbungston behandelt. 
Damit die Temp. wahrend der Behandlung nicht absinkt, wird ein Teil des Behandlungs- 
gemisehes abgezogen, erhitzt u. dem Mischbehalter wieder zugefiihrt. Es werden etwa
0,5— 1,25 lbs Ton je Gallone 01 benotigt, was einer Erspamis gegeniiber alteren Verff. 
von30—40% entspricht. (A. P. 2045160 vom 26/11.1929, ausg. 23/6.1936.) J . Sc h m i.

Standard Oil Co., Chicago, III., iibert. von: Ogden Fitz Simons und Frank 
Cutshaw Croxton, Hammond, Ind., V. St. A., Behandlung von Mineralolen mit Losungs- 
milteln. Ais selektiv wirkendes Losungsm.-Gemiseh wird ein Gemiseh von fl. S 0 2 
mit 5—80% yerfliissigten olefin. KW-stoffen mit 2—5 C-Atomen venvendet. Zweck
maBig wird das zu bchandelndc 01 zunachst bei etwa — 40° mit yorfliissigtem Propylen 
entparaffiniert u. darauf nach Entfemung des Paraffins u. Zugabe von fl. S 0 2 in 2 fl. 
Phasen zerlegt. (A. P. 2 053 000 vom 2/6. 1934, ausg. 1/9. 1936.) J . SCHMIDT.

Union Oil Co. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: David R. Merrill, Long 
Beach, Cal., V. St. A., Behandlung von Mineralolen mit Losungsmitteln. Mineralóle 
werden m it an sich bekannten Losungsmm., wie Dichlordiathyliither, Chloranilin, Nitro- 
benzol, Anilin, Furfural, fl. S 02 u. Bzl., im Gegenstrom extrahiert, wobei das frischo 
Mineralól zunachst in einer 1. Stufe mit wenig Losungsm. behandelt wird, das Raffinat 
dann nach Vermisehung m it E xtrakt aus der 3. Stufe in einer 2. Stufe behandelt, das 
Raffinat aus der 2. Stufb mit dem Extrakt aus einer 4. Stufe in einer 3. Stufo behandelt 
wird usf. Gleichzeitig wird die Extraktionstemp. von Stufe zu Stufe erhoht. Auf diese 
Weise wird es ermóglicht, das Raffinat zuletzt bei relatiy hohen Tempp. zu extrahieren, 
was zur Erzielung hochwertiger Sehmicrole notwendig ist. (A. P. 2 054295 vom 12/12.
1933, ausg. 15/9. 1936.) J . Sc h m id t .

Standard Oil Development, Co. V. St. A., Behandlung von Mineralolen mit 
selektiven Losungsmitteln. Mineralóle werden zunachst mit einem selektiy wirkenden 
Losungsm. in 2 fl. Phasen zorlegt, worauf eine oder beide Phasen unter Zugabe von 
frischem Losungsm. bei anderen Tempp. erneut behandelt werden. Das 1. Raffinat 
wird bei hóheren, der 1. Extrakt bei tieferen Tempp. behandelt. Z. B. wird ein Ol 
zunachst bei 54° mit 150 Vol.-% Phenol extrahiert. Man erhalt 60% Raffinat mit 
einem Viscositatsindex 105. Der Extrakt wird bei 38° nochmals mit 100 Vol.-% Phenol 
behandelt. Man erhalt noch ein 2. Raffinat (20% des Ausgangsijles) m it einem Vis- 
cosita.tsindex von 50. In dor 2. Stufe kann dem Losungsm. auch ein Verdunnungs- 
mittel, wie W., Alkohole, Glykol, zugegeben werden. (F. P. 802 385 vom 25/2. 1936, 
ausg. 3/9. 1936. A. Prior. 9/3. 1935.) J .  S c h m id t .

Union Oil Co. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: David R. Merrill, Long 
Bcaoh, Cal., V. St. A., Trennung von paraffinischen und nicht paraffinischen Kohlen- 
mtssersloffen. Mit Hilfe von auswahlend wirkenden Losungsmm. wird diese Trennung 
in drei Stufon bei verschiedcnen Tempp. durchgefuhrt. Dieses dreistufige Verf. ist 
an Hand einer schemat. Zeichnung naher besehrieben. (A. P. 2043 388 vom 6/11.
1933, ausg. 9/6. 1936.) N it z e .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, iibert. von: John T. Ward, Westfield, 
N. J., V. St. A., Gewinnung non Paraffin aus Mineralolen. Um aus Olen, dereń Paraffin 
nur teilweise in einer gut abseheidbaren Form vorliegt, alles Paraffin abscheiden zu 
konnen, wird zunachst durch Dest. die zwischen etwa 315 u. 400° sd. Fraktion, dereń 
Paraffin sich gut entfemen laBt, herausgesehnitten, darauf werden die leichteren u. 
schwereren Fraktionen einer reformierenden Spaltung bei etwa 425—450° unterworfen 
u. darauf nach Vermischung mit der yorher abgetrennten Fraktion einer Fraktionierung 
unterworfen, wobei eine Fraktion mit gut abscheidbarem Paraffin u. ein Paraffin-
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n ach lau f, der in  dio S p altzon e zuriickgelit, erh alten  w erden. (A. P. 2 054 777 v o m  
31/5. 1933, ausg. 15/9. 1936.) J . S c h m id t .

Indian Refining Co., Lawreneeville, 111., iibert. von: Francis X. Govers, Vin- 
eennes, Ind., V. St. A., Entparaffinieren ton Mineralólen. Mineralólo werden mit einem 
Losungsm.-Gemisch, z. B. m it 35% Aceton u. 65°/0 Bzl. yersetzt, bei einer Temp., 
bei der sich das 01 yóllig m it den Lósungsmitteln mischt. Darauf wird die Lsg. mit 
groBer Kuhlgeschwindigkeit, z. B. mit 25—150° je Stde., auf unter — 18° abgekiihlt 
u. das Paraffin durch Filtration entfemt. Der Filterkuchen wird mit kalten Losungs- 
mitteln nachgewasclion. Durch dio schnelle Abkiihlung wird ein gut filtricrbares P a
raffin abgeschieden. (A. P .2054416 vom 19/3. 1934, ausg. 15/9. 1936.) J. S c h m id t .

Standard Oil Development Co., Del., ubert. von: Leon C. Kettenring, Plain- 
field, und Louie H. Robertson, Elizabeth, N. J., V. St. A., Entparaffinieren ton 
Mineralólen. Man lóst die Mineralóle in an sich bekannten Losungsmm. u. kiihlt die
Lsg. zwecks Ausscheidung des Paraffins. Zur Abscheidung des Paraffins wird darauf
das Rk.-Gut in einem Absetzbehalter u. gleichzeitigem Filtrieren von einem Teil des 
Paraffins befreit, worauf der Rest in Filterpressen abgetrennt wird. (A. P. 2 055 627 
yom 4/6. 1934, ausg. 29/9. 1936.) J . S c h m id t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Deutschland, Entparaffinieren 
ton Mineralólen. Ole, die ceresinartige, hochmolekulare Paraffino enthalten, werden 
vor der iiblichen Entparaffinierung mit Hilfe von Losungsmm. m it Halogenverbb. von 
Metalloiden oder Metallen, dereń Oxyde amphoteren Charakter haben, wie BF3, SOCL, 
AlClj, FeCla, ZnCl2 oder SbCL, behandelt, u. so von Stoffen, die die Paraffinkrystalli- 
sation hemmen, befreit. (F. P. 803 470 vom 14/3. 1936, ausg. 1/10. 1936. D. Prior. 
19/3. 1935.) J . S c h m id t .

Standard Oil Co., Chicago, 111., iibert. von: Samuel A. Montgomery, Wood 
River, 111., V. St. A., Entparaffinieren ton Schmieróldestillaten. Um dio Filtrations- 
geschwindigkeit bei der Entparaffinierung von Schmieroldestillaten des Typus 
S.A.E. 10 bis S.A.E. 30 zu erhóhen, setzt man diesen Olen vor der Entparaffinierung 
etwa 10% Schmieróldestillate des Typus S.A.E. 50 bis S.A.E. 70 zu. Man erzielt eine 
um etwa 100°/o hóhere Filtrationsgeschwindigkeit bei etwa erhohter Ausbeute an 
Schmieról. (A. P. 2053 872 vom 24/5. 1934, ausg. 8/9. 1936.) J . S c h m id t .

Standard Oil Co., ubert. von: John A. Anderson, Chicago, 111., V. St. A., Eni-
jiaraffinierungaterfahren fiir Schmieróle, dad. gek., daB den Śchwerolon neben "Ver- 
diinnungsmitteln, wie vcrfliissigtem Propan 0,05—5% Triathanolaminseifen, bes. des 
Oleins zugesetzt u. damit die Ausscheidung kompakter, schnell u. dicht absetzender 
Paraffinkiystallo bewirkt wird. Vorr. u. Zeichnung. (A. P. 2059837 yom 29/12. 
1932, ausg. 3/11. 1936.) M o l l e r in g .

Texas Co., New York, N. Y., ubert. von: Richard Jewell Dearbom, Summit, 
N. J., V. St. A., Gleichzeitige Entfemung ton Asphalt und Paraffin aus Mineralólen. Man 
yersetzt das 01 mit einem Fallungsmittel fiir Asphalt, wio Propan, u. einem Fallungs- 
mittel fiir Paraffin, wie fl. SO,, in einem Vorhaltnis, daB bei —18° Asphalt u. Paraffin 
ausgefallt werden, die dann gemeinsam abgetrennt werden. (A. P. 2 055 428 vom
24/10. 1932, ausg. 22/9. 1936.) J . ScnMiDT.

Dow Chemical Co., iibert. von: John J. Grebe, Sylvia M. Stoesser und James
E. Pierce, Midland, Mich., V. St. A., Entfemen des Paraffins ton Olwdlen, aus Rohren
o. dgl. durch Behandlung mit einem Losungsm.-Gemisch aus 55—90 (% ) eines 
Petroleumdestillates (D. 0,68—0,78) u. 45—10 eines chlorierten aliphat. KW-stoffes 
(D. iiber 1,2), z. B. CC1<, CHC13. (Can. P. 355 917 yom 10/2. 1934, ausg. 11/2. 
1936.) SCHREIBER.

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Francis X. Govers, 
Vincennes, Ind., V. St. A., Herstdlung ton Schmierólen durch Behandlung ton Mineral
ólen mit Lósungsmittdn. Schwere Mineralolfraktionen werden bei etwa —18° mit 
einem Gemisch von fl. S 02 u. Chlorbenzol (Dichlorbenzole) entparaffiniert u. darauf 
weiter mit Losungsmm. in Fraktionen mit guten u. schlechten Schmicreigg. zerlegt. 
(Can. P. 356 504 vom 4/2. 1935, ausg. 10/3. 1936.) J. S c h m id t .

Kerasin A.-G., Zug, Schweiz, Konsistente Mineralólprodukte. Mineralóle, Erdóle 
Braunkohlenteer- u. Steinkohlenteeróle werden in konsistente Form iibergefiihrt, indem 
man sio in Ggw. von geringen Mengen Seife (3—6% ), yorzugsweise in Mischung mit 
organ. Losungsmm., m it geringen Mengen eines kiinsllichen Wachses (3— 15°/0) boi 
hoheren Tempp. (60—100°), behandelt. Neben dem kiinstlichen Wachs kann auch 
Paraffin, Ceresin yerwendet werden. Yerwendung ais Schmiermitld zur Herst. von
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Salben u. dgl. (Schwz. P. 184197 vom 11/3. 1933, ausg. 1/8. 1936. Zus. zu Schw. P.
173 071. C. 1935. I. 4465.) Kom®.

josć Dobon, Linares, Spanien, Schmierfetł. Man neutralisiert pflanzliche Ole 
(1 kg), wie 01iven-, ErdnuB- oder Baumwollsamenól. mittels Na,-, K ,-  oder CaC03 
{34 g) u. mischt ungereinigtes Harz (670 g) in der Warme zu. (It. P. 291 726 vom 
3/7. 1930. Span. Prior. 9/5. 1930.) K o n i g .

Blue Rock Chemical Corp of Virginia, Virginia, iibert. von: Charles W. Bailey, 
Dayton, Oh., Dichtungs- und Schmiermittd, bestehend aus einer Misohung aus 50 (Teilen) 
weicher Seife, 40 Rieinusól, 7 01ivenol u. 3 Fiillmittel, z. B. SpanischweiB. (A. P. 
2054801 vom 10/7. 1929, ausg. 22/9. 1936.) S e i z .

Standard Oil Development Co., De„ iibert. von: Anthony H. Gleason, Eliza
beth, N. J ., V. St. A., Darsldlung von Kondensationsprodulden. Man halogcniert 
Paraffinwachs, Petrólatum, Ceresin, Ozokerit u. dgl. mittels Cl2, Br, bei 200—-300° F  
bis zu einem Halogengeh. von 15—20% oder lagert an polymerisiertes Divinylacctylen 
HC1 an, fiigt Monochlomaphthalin, Brombenzol, Halogenphenolc, -naphthole o. dgl. zu, 
erwarmt 6 Stdn. in Ggw. von A1C13, ZnCl2, BF3 auf ca. 150° F, trennt das Konden- 
sationsprod. ab, setzt es m it einem OberschuB an Na bei 300—400° F  um, reinigt' 
das chlorireio Prod. Fiigt man es in Mengen von V2—2% %  zu Petroleumólen, F e tt
sauren u. dgl., dio wachsartige Bestandteile enthalten, so wird der Stockpunkt erheb- 
lich herabgesetzt. Auch die Abtrennung dieser Bestandteile durch Absitzenlassen. 
Zentrifugieren usw. wird erleichtert, wenn man dic Prodd. zufiigt. (A. P. 2 049058  
vom 21/1. 1933, ausg. 28/7. 1936.) D o n l e .

Alfred W illiam Nash, Thomas Girvan Hunter und Wilfred Richard W iggins, 
Birmingham, England, Herstdlung von Kondensationsprodukten. Man yerriihrt chlorierte 
KW-stoffe mit wenigstens 10 C-Atomen, z. B. chlorierte Mineralóle oder Teerprodd., 
mit aromat. KW-stoffen, z. B. Teer- oder Mineralólfraktionen, Extraktionsprodd. aus 
KW-stoffólen oder durch Hitzebehandlung aus gasfórmigen oder fl. KW-stoffen 
gewonnene Aromatcn, wie Bzl. u. seine Homologen, Naphthalin u. a., u. metali. A l in 
Ggw. oder Abwesenheit eines nicht aromat, organ. Lsgs.- oder Verdiinnungsmittels 
ii. halt das Gemiseh solange auf einer fiir die Kondensation geeigneten Temp., bis die 
Rk. beendet ist. Aus dem Bk.-Gemisch wird eine viscose Fl. u. ein schlammiger Riick- 
stand abgetrennt; letzterer kami an Stelle des Al oder zusammen m it diesem ais Be- 
schleuniger fiir die Kondensation vervvendet werden. Aus dem Schlamm kónnen durch 
geeignete Losungsmm. fluorescierende Kórper m it stark er Eigenfarbe gewonnen werden. 
Die viscose Fl. kann, selbst ais Schmieról geeignet, zur Yerbesserung anderer Schmierdle 
diesen zugesetzt werden. Z. B. wird aus chloriertem Paraffinwachs u. Toluol ein Rk.- 
Prod. erhalten, aus dem sich nach Entfemung des schlammigen Riickstandes durch 
Zentrifugieren u. nachfolgendes Waschen mit W. u. Filtration durch Bleicherde ein 
viscoses 01 von fahlgelber Farbę u. D .15,815,6 0,883 abtrennen laBt. (E. P. 447 778 
vom 1/12. 1934, ausg. 25/6. 1936.) P r o b s t .

Socony-Vacuum Oil Co., Inc., New York, iibert. von: Orland M. Reiff und
Darwin E. Badertscher, Woodbury, N. J., V. St. A., Stockpunktserniedriger erhalt
man durch Kondensation einer hochmolekularen chUrrierten aliphat. Verb. (^>20 C-Atome, 
Cl2-Geh. etwa 14%) mit einer aromat. Oxyverb. nachstehender Konst.:

^  R =  II, OH, A lkyl-, Aryl-,
R r  Aralkyl-, Arozy- u . Alkoxy-

/ — k R—\  / —R gruppen. Das erhaltene Kon-
j I 0 _ /  \  H O —< ___ ^ > - R  j I 0 _ /  > _ r ,  densationsprod., das min-

i
\\r-S  r  \ — /  destens 3 aliphat. Yerbb.

— ■ 1>— N—i) substituiert enthalten soli,
RB- i i  wird mm mit organ, acy-

31 11 lierenden M ittdn, wie Sauren,
Saurechloriden oder Saureanhydriden, behandelt. Die acylierenden Stoffe kónnen 
gesatt., ungesatt., aliphat., aromat., hydroaromat., heterocycl. Natur sein. Sio kónnen 
femer z. B. durch Halogen, OH, Amino-, Alkyl-, Aryl-, Aralkyl-, Keto-, Nitro- oder 
Alkoxygruppen substituiert sein. Es finden ein- u. mehrbas. Verbb. der genannten 
Arten Verwendung. Der erhaltene Ester wird durch mehrmaliges Waschen mit W. 
vom AlClj befreit. Dem Waschwasser werden Emulsionsbrecher, wie niedrige Alkohole 
Butanol, 2%) zugesetzt. (A. P. 2048465  vom 12/3. 1936, ausg. 21/7. 1936.) K o n i g .

Laszló Hunyadi und Jeno Koch, Ungam, 1'cgcneriercn von Altol. Die leicht sd. 
Bestandteile des Altols werden durch entgegengesetzt str6menden W.-Dampf, der aus
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Offnungen, die am tiefsten Teil des Rohres angebraeht sind, lieraustritt, entfernt. 
Das Dampfrohr ist mit dem Olleitungsrohr innig yerbunden. An die Dest. sehlieBt 
sich noch eine Filtration mittels bes. durchgebildoten Vorrichtungen an. Dio uberdest. 
Teile werden kondensiert. Das Entfemen der leicht sd. Bestandteile kann auch durch 
elektr. Tauchsieder, die das Altol erwarmen, durchgeftihrt werden. (F. P. 804202  
vom 21/1. 1936, ausg. 19/10. 1936. Ung. Prior. 7/2. 1935.) K onig .

Emilio Gottardo, Turin, Italicn, Uberfiihrung von Fełlen, Olen u. dgl. (Paraffinen, 
Vaseline, Mineralolen, fetten Olen) in den hydrophilen Zustand. Man fiigt ihnen iiber- 
satt. Lsgg. von Mineralsalzen in Mengen bis zu 20 Vol.-% zu. (It. P. 327 041 vom 
2/3. 1934. F. Prior. 2/3. 1933.) D o n l e .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappy, Holland, Herstellung von Asphalt 
dureh Dest. des Ausgangsprod. bis zur Erreichung eines bestimmten F., z. B . ein Prod. 
vom F. 146° wird dest. bis F. 136,5° u. dann wird ein KW-stoffol, z. B . 30 Teile penn- 
sylvan. Schmieról (genannt „Bright stock“ ) mit 28°/o aromat. KW-stoffen u. ohne 
paraffin. Anteile zugemischt. (F.fp. 802 694 vom 30/1.1936, ausg. 10/9. 1936.) B r a u n s .

Aktiebolaget Patentor, Stockholm, Sehweden (K. D. Svensson), Herstellung 
von hochkonzentrierten, u-asserigen Asphaltemulsionen. Schieferolriickstand wird zu- 
nachst auf etwa 300° erhitzt. Alsdann wird unter Steigerung der Temp. auf 325° 
W.-Dampf hinduchgeleitet zwecks Abtreibung von etwa 25—30% eines dicken, fl. 
Oles, je nach den Eigg., die das in Form von Asphalt anfallende Endprod. aufweisen 
soli. Der so erhaltene Asphalt wird in Mengen von ungefahr 50 g m it 1—2 g Roh- 
montanwachs u. gegebenenfalls 0,5—2,5 g Olsaure bei 120—130° zusammengesehmolzen. 
Das erhaltene Gemisch wird in feinem Strahl u. unter schnellem Riihren in auf 90° 
erwarmte verd. Natronlauge oder Seifenlsg. eingefiihrt. Die so hergestellten Emul- 
sionen konnen durch kurzes Kochen verbessert werden. Gegebenenfalls kami dio 
Asphaltemulsion bei 55° nicht iibersteigender Temp. mit einer Kautschukemulsion ver- 
mischt werden, ohne da(3 ein Zusatz von Sehutzkoll., Stabilisatoren o. dgl. notwendig 
ware. Zusatz eines pulverfórmigen Prap. aus Kieselalgen ergibt eine gewisse Feucr- 
bestandigkeit u. Widerstandsfahigkeit gegen Atmospharilien. Endlich kann noch Al, 
Glimmer, Beinschwarz o. dgl. beigemengt werden. (Schwed. P. 86 859 vom 14/1. 
1932, ausg. 14/7. 1936.) ' D r e w s .

Neuchatel Asphalte Co. Ltd., Budapest, Herstellung farbiger Bodenbelage mittels 
Asphalt. Ais Bindemittel werden asphaltarme aber harzreichd Bitumina verwendet 
oder mit asphalthaltigen Olen yerschnittener Asphaltit; ais minerał. Zusatz dient 
farbiger Steinstaub, SteingricB u. -schrot bzw. farbiger Sand; ferner werden anorgan. 
hitzebestandige Farbstoffe zugesetzt, z. B. TiOa, CdS, Cr20 3, Fe20 3, Ultramarin. Man 
verwendet auf 8—12 (Teile) Bindemittel 30—50 groberes Steinmaterial, 35—45 Stein- 
mehl u. 3—15 Farbstoff. Die Bestandteile werden bei 140—220° langdauernd ver- 
knetet bzw. yem ihrt. Die Belage konnen nach dem Aufbringen geschliffen werden. 
(Ung. P. 115 340 T o m  25/5.1935, ausg. 2/11.1936.) M a a s .

John R. Fordyce, Hot Springs, Ark., V. St. A., Herstellung von Verkleidungs- 
platten. Normalharter Asphalt wird bei 65° u. darunter erweicht u. m it einem bieg- 
samen u. korrosionsbestiindigen Netzwerk aus Baumwolle, Hanf, Sisalhanf u. dgl. 
versteift. (A. P. 2047197  yom 25/3.1935, ausg. 14/7.1936.) V i e l \v e r t h .

Johns-Manville Corp., New York, iibert. von: Harry H. Rinehart, New Market, 
Ilalbsteife Platten fiir Pflasterzwecke, bestehend aus einer Grundmasse, wic Asphalt, 
Pcch, in die zerkleinertes Gestein, wie z. B. Quarz, Asbest- oder Zeugfasern, Stiiekchen 
yon Kalkstein u. Sand eingebettet sind. (A. P. 2 042964 yom 2/11. 1932, ausg. 2/6. 
1936.) V i e l w e r t h .

Koppers Products Co., Pittsburgh, Pa., iibert. von: Elton F. Durfee, Cranston, 
R. I., V. St. A., Herstellung von Strafienbaumischungen. Sand o. dgl. wird zu einem 
Haufen aufgeschichtet. Hierbei w'ird jede auf den Haufen gelangende Sandcharge mit 
einem fl. Bindemittel, z. B. Bitumen, iiberspruht, welches die Sandmassc gleichmaBig 
durchtrankt. (A. P. 2 043 037 yom 28/2. 1935, ausg. 2/6. 1936.) H o f f m a n n .

Patent & Licensing Corp., Boston, Mass., V. St. A., iibert. yon: Jan van Hulst, 
Amsterdam, Holland, Bodenverfestigung mittels reiner oder Fiillstoffe enthaltender 
Bitumenemulsionen in 2 bzw. mehreren Arbeitsabschnitten derart, daB an erster Stelle 
eine stabilisierte wahrend der Einfiihrung u. Verteilung im Boden nicht sofort zerfallende, 
gegebenenfalls fiillmittelfrcie, an zweiter Stelle eine zweckmaBig fiillmittelhaltige, 
leichter zerfallende Bitumenemulsion angewendet wird. Es kann eine Reihe von Emul- 
sionen mit schrittweise abnehmender Bestandigkeit angewendet werden. Alle Emul-
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sionen oder lediglich die bestóndigste dieser konnen zunachst durch Eilter gleicher 
Durchlassigkeit wie die zu behandelnde Bodenschicht filtriert werden; hierbei konnen 
fiir weniger bestandige Emulsionen Filter m it weiteren Maschen genommen werden. 
(A. P. 2 051505 vom 26/11. 1935, ausg. 18/8. 193G. Holi. Prior. 8/1. 1935.) Ma a s .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: Alois Kremser, 
Berkeley, Cal., V. St. A., Gasanalysc. Um in KW-stoffgasen Pentane u. schwerere Be- 
standteile zu bestimmen, lost man diese in verfliissigtem Butan bei etwa —42°, schlieBt 
die Gaszufuhr ab, erwarmt die Lsg. etwa auf 0° u. ermittelt aus FI.-Vol. u. Gasdruck dic 
Menge der gel. KW-stoffe. Vorr. (A. P. 2 055 628 vom 9/2. 1934, ausg. 29/9. 
1936.) J- S chm idt.

Doherty Research Co., New York, iibert. von: John D. Morgan, South Orango, 
N. J., imd Alan P. Sullivan, Long Island City, N. Y., V. St. A., Analytische Unter
suchung von Verbrennungsgasen, insbesondere von Bremikraftmaschinen. Die Gase 
werden in gemessener Menge in eine Kammer geleitet u. darin mit Luft in einem be
stimmten Verhaltnis gemiseht. Das Gasgemisch wird dann in einer Verbrennungskammer 
mit einem elektr. erhitzten Draht aus katalyt. Materiał in Beriihrung gebracht u. ver- 
brannt; gleichzeitig wird ein geregelter Luftstrom in eine zweite Kammer eingelcitet,' 
in der sich ebenfalls ein solcher elektr. geheizter Draht befindet. Die beiden Drahte 
stellen die Arme einer WHEATSTONEschen Briicke dar. Dor Unterschicd in dem 
elektr. Widerstand der beiden beheizten Drahte wird durch ein Galvanometer angezeigt 
u. gestattet die Menge der in dem Gasgemisch enthaltenen brennbaren Anteile fest- 
zustellen. — Zeichnung. (A.P. 2 057 246 vom 26/11.1932, ausg. 13/10. 1936.) M. F. Mii.

Atlantic Refining Co., iibert. von: Horace M. Weir, Philadelphia, Pa., V. St. A., 
Kontrolherfahren fiir Raffinalionsverfahren. Um den Raffinationseffekt st-andig kon- 
trollieren zu konnen, wird vom Raffinationsgut nach der Zugabe von H2SO., atandig 
eino geringe Menge abgezweigt, mit NH3 neutralisiert, der Schlamm durch Absetzen 
aus der Probe entfem t u. die Farbę der Probe photometr. gemessen, so daB Anderungen 
in der Wrkg. der Raffination sofort an der Farbanderung der abgezweigten Probn 
erkannt werden. (A. P. 2 047 985 vom 10/6. 1931, ausg. 21/7. 1936.) J .  S c h m i d t .

Standard Oil Co., Chicago, 111., iibert. von: Edward N. Roberts, Casper, Wyo., 
V. St. A., Sćhmierdlunłersuchungsmcihode. Um die TropfengroBe von Petroleum- 
schmierol oder Fettol festzustellen, wird nicht mehr ais l °/0 Wallratól zugesetzt. 
(Can. P. 339 714 vom 12/2.1932, ausg. 27/2.1934.) N i t z e .

Theodor Tem m e und A lired Stellwaag, Bitumenemulsionen im StraBenbau. Tcilw. abgeandertc 
u. erw. dt. Ausg. d. engl. Buches „Modem road emulsions“ (dt.) (Zsgest. nach Vortragen. 
Engl. Ausg. hrsg. v. F. H . G arner.) Berlin-Lichterfeldc: Allg. Industrie-Verl. 1036. 
(184 S.) gr. 8°. M. 8.50; Lw. M. 9.50.

XX. Sprengstoffe. Ziindwaren. Gasschutz.
C. Ficai und A. Rigoni, Versuche iiber dic Vcrbrennung von Schief}pulver zur Ver- 

we.nd.ung in gro/Ser Verteilung. I. Sclmarzpuher. Die „Resistenz“ des Schwarzpulvers 
ist abhangig von seiner %ig. Zus., von der GleichmaBigkeit der Feinheit der Misch- 
komponenten u. in hohem MaBe von Art u. Ursprung der Holzkohle. Die besto Holz- 
kohle wird aus Weiehholz bei 330° gewonnen, die Verkohlung soli so geregelt werden, 
daB das innere Gefuge erhalten bleibt. Instruktive Figuren u. Tabellen im Original. 
(Chim. e Ind. [Milano] 18. 286—95. Juni 1936. Bologna.) G r im m e .

K. K. Andreew, Ober die obere Temperalurgrenze der Vcrpuffung von Explosiv- 
stoffen. (Vgl. C. 1936. I. 4652.) Es wurde der Einfl. der Temp. auf die Verpuffung von 
detonationsfahigen Sprengstoffen (Trotyl, Pikrinsaure, Tetryl, Trinitroresorcin, Penta- 
erythrittetranilrat, Nitroglycerin u. Sprenggdatinc) untersucht. Die maximale Rk.- 
Intensitat der Verpuffung weist fiir allo untersuchten Explosivstoffe keine Steigerung, 
sondem einen Abfall bei hohen Tempp. auf. So wurde bei einigen Stoffen eine so weit- 
gehende Intensitatsverminderung beobachtet, daB die Zers. von einer bestimmten Temp. 
ab flammenlos verlauft. So tr itt  beim Trotyl bei 400° keine Verpuffung auf. Erst bei 
500° tr i t t  wieder eine Flamme auf; die Zers. hat aber mehr den Charakter einer Ver- 
brennung. Bei anderen Explosivstoffen ist dio obere Grenze der Verpuffung nicht so 
deutlich, jedoch tr it t  in allen Fallen eine Verminderung der Verpuffungsintensitat bei 
Temp.-Erhohung auf. So laBt sich fiir alle untersuchten Explosivstoffe der paradoxe 
Einfl. der Temp.-Erhóhung im Sinne einer Yerminderung der maximalen Zers.-Intensitat
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s ta tt einer Steigerung derselben beobachten. Diese Tatsachen weisen darauf hin, daB 
boim Zustandekommen der tberm. Explosion die Rk.-Prodd., vor allera die inter- 
mediaren, eine wesentliehe Rolle spielen. Demzufolge entsteht die Verpuffung nicht 
sofort, nachdem die Probe die Temp. des Ofens angenommen hat, sondern nach einer 
mehr oder weniger langen Verzogerung. Dieser Einfl. der Rk.-Prodd. konnte an einigen 
Verss. mit Trotyl bestatigt werden. In der gleichen Weise wirkt KOH, das vorher in 
geringer Menge zugesetzt war, wahrend Schwefelsaure ohne Einfl. zu sein scheint. — 
Wahrend Dynamit durch Erhitzung auf etwa 210° in geringen Mengen zur Detonation 
gebracht werden kann, verbrennt letzterer beim Anziinden auch in groBeren Mengen 
mit nur maBiger Geschwindigkeit. Offenbar erhitzt sich dabei dio in die Vorbrennungs- 
zone eintretende Dynamitschicht so rasch u. erreicht auch gleich so hohe Tempp., daB 
keine Detonation entsteht, entsprechend den friihcr beschriebenen Verss. boi Tempp. 
oberhalb der oberen Temp.-Grenze der therm. Explosion. (Acta physicochim. URSS 3. 
119—26. 1935. Moskau.) K l e v e r .

Jńnos Pólya, Absorplionsspektren der Lósungen von Kampfgasen. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1936.1. 4241 referierten Arbeit. (Magyar Chem. Folyóirat 42. 60—66. 
1936. S tadt Zurich, Chem. Labor. [Orig.: ung.; Ausz.: franz.]) SAILER.

Westf&lisch-Anhaltische Sprengstoff-Act.-Ges. Chemische Fabriken, Berlin, 
Spreng- oder Ziindsłoffe sowie Treibmittel aller Art aus Nitrierungsprodd. des Penta- 
erythrits fiir sich oder in Mischung oder zusammen m it anderen bekannten Spreng- 
stoffen oder anderen iiblichen Stoffen, dad. gek., daB die Pentaerythritnitrate mit 
nicht mehr ais drei N 0 2-Gruppen oder D eriw . des Pentaerythrits (I) mit nicht mehr 
ais drci N 0 2-Gruppen enthalten bzw. daraus bestehen. AuBer dem Di- oder Trinitrat 
von I  kommen die entsprechenden Nitroprodd. seiner Formiate oder Acetate, femer 
auch Mischverbb., wie Pentaerythritmonochlorhydrinmonoacetat, oder seine nitrierten 
Ather, wie Pentaerythritmonomethylathertrinitrat oder -dimethylatherdinitrat, in 
Frage. Auch nitrierte Gemische von I  (21°/o), seinem Monomethylather (13), Di- (30) 
u. Trimethylather (36) sind geeignet. (D. R. P- 638432 KI. 78 c vom 5/3. 1933, ausg. 
14/11. 1936.) H o l z a m e r .

Westf&lisch-Anhaltische SprengstoJJ-Act.-Ges. Chemische Fabriken, Berlin, 
Herstellung von Sprengstoffen, rauchschwachem Pnlrer, Sprengkapseln, Zundstoffen, 
Treibmitteln nach D. R. P. 638 432, dad. gek., daB an Stelle der im H auptpatent ge- 
nannten Verbb. solche D eriw . des Pentaerythrits verwendet werden, die nicht mehr 
ais drei N 02-Gruppen am Pentaerythritrest u. gleichzeitig eine oder mehrere N 0 2- 
Gruppen in aHphat. oder aromat. Substituenten der OH-Gruppen des Pentaerythrits 
besitzen, z. B. das Tetranitrat des Pentaerythritdiglykolsaureesters (I) oder das Mono- 
nitrobenzoesaureesterpentaerythrittrinitrat (II). I  ist bei Zimmertemp. fl., hat einen 
N2-Geh. von 13% u- g 'h t im Bleiblock eine Ausbauchung von 240—260 ccm. II ist 
wachsartig u. heli, schm. bei 50—55° u. ist unter dem 2-kg-Fallhammer noch bei 175 cm 
sicher. (D. R. P. 638433 KI. 78 c yom 22/9. 1933, ausg. 14/11. 1936. Zus. zu D. R. P. 
638 432; vgl. vorst. Ref.) H o l z a m e r .

Juan Manuel Velasco Amirola, Bilbao, Spanien, Ammonnitralsprengstoff. Dem 
Nitroglycerin oder dessen D eriw . enthaltenden Sprengstoff wird metali. Al zugegeben. 
Hierduroh wird die Verbrennungstemp. u. die Gasbldg. stark gesteigert. Das Al wird 
vorzugswoise in Kórnerform zugefugt. Das Nitroglycerin kann ais Dynamit vorhanden 
sein. Alkalinitrate an Stelle von NH4N 0 3 konnen yerwendet werden. Beispiel: 
100 (Teile) NH4N 03, 10 Nitroglycerin u. 6 Al. (It. P. 329 041 vom 30/12. 1933. 
Span. Prior. 2/1. 1933.) H o l z a m e r .

Paul R. de Wilde, Genf, Schweiz, Sprengkapsel, bestehend aus einer von einer 
Hulso aus beliebigem Materiał umgebenen detonierenden Zundschnur, dio an einem 
Ende m it einer Primarladung aus Pb- oder Hg-Azid versehen ist. Nur geringe Mengen 
dieser Initialztindmassen (etwa 10—20 mg) werden ohne Druck, z. B. in Form von 
Lsgg., Suspensionen oder Emulsionen, aufgebracht. Sie konnen auch ais Pillen, die 
mittels eines durchbrochcnen Hutchens abgedeckt sind, aufgelegt sein. Die Sekundar- 
ladung besteht Yorzugsweise aus Nitropentaerythrit oder Cyclotrimethylcntrinitramin 
(Hexogen). Eine gewóhnUcho Zundschnur dient zur Entzilndung der Primarladung. 
(Schwz. P. 184 617 vom 8/ 6. 1935, ausg. 17/8. 1936.) H o lz a m e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, England, Eleldrische. Sprengkapsel. 
Die aus Metali, bes. Cu, hergestellte Kapsel m it der iiblichen Ladung wird vor dem 
Aufschrauben der YerschluBkappe, durch dic die elektr. Drahte gefiihrt sind, mit einer
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wasserbestandigen M., z. B. Teer, Asphalt, kunstlioho Harzo odor Pflanzengummi, 
die piast, ist, abgedeckt. Beim Aufschrauben der ICappe wird die Verschlufimasso 
in das Gewindo u. die Offnungen fiir die Drahte gedruekt. Solche Kapseln kamień 
bis zu 90 Stdn. im W. liegen, ohne zu versagen. Zeichnung. (E. P. 454642 vom 
28/12. 1934, ausg. 5/11. 1936.) H o l z a m e r .

Western Cartridge Co., East Alton, 111., iibert. von: Fredrich Olsen und 
Frederick R. Seavey, Alton, 111., V. St. A., Zilndsalze, enthaltend Nitrosoguanidin, 
das leicht entziindbar, nicht wasserempfindlich, nicht ubcrmaBig stark reib- oder 
schlagempfindlich u. stabil ist, das ohne anderen 0 2 verbrennt u. nur gasfórmige Prodd. 
dabei bildet, die mit weitercm 0 2 reagieren unter Bldg. einer heiflen Flamme. Es 
kann im Gemiseh mit Pb-Azid oder -Styphnat oder allg. mit einem neutralen 
oder bas. Salz organ. Nitroverbb. oder Tetrazcn verwendet werden. Anorgan. Salze, 
wie Ba(N03)2, Sb2S3, K N 03, Metalle, wie Al oder Zr, Glaspulver u. C-Trager konnen 
in bekanntcr Weise noch hinzugemischt werden. Mehrere Zahlenbeispiele. (A. P. 
2 060 522 vom 30/6. 1934, ausg. 10/11. 1936.) H o l z a m e r .

Robert Richardson, Churchdown, England, Streichhdker. Die Grundmasse des 
Kópfchens besteht aus einem Gemiseh von P4S3, ZnO, CaS04, Asbcstpulver, Glas- 
pulver, KC103 u . Farbę, das mit W. u. Leim zu einer Pastę angemacht wird, in die die 
Holzdrahtenden eingetaucht werden. Eine zweite, an sich nicht durch Reibung ent- 
ziindbare Schicht aus einem Gemiseh von KC103, S, MnO„, Fe20 3 oder Holzkohle, 
Glaspulyer, Kieselgur, Pflanzengummi u. Leim ais Bindemittel wird aufgebracht. 
K 2Cr20 , kann noch hinzugefiigt werden. E rst an einer der ublichen Reibflachen 
entziindet sich dieses Streichholz. (E. P. 451964 vom 25/2. 1935, ausg. 10/9.
1936.) H o l z a m e r .

Alois Geisen, Antonin Bernard und Georges Sarbach, Frankreich, Dauer- 
zundstab, bestehend aus einem Docht, der durch Eintauchen oder Uberziehen mit einer 
Chlorat enthaltenden Brennmasse versehen ist, die m it einer Hiille aus brennbaren 
Stoffen, wio festes Bzn., festes Petroleum, fester A., Anthracen oder seine Deriw ., 
festes Cyclohexanol oder seine D eriw ., festes Cyclohexanon oder seino D eriw ., Ketone 
oder ihrie D eriw ., Campher, u. wohlriechenden Stoffen versehen ist. Die Dochtmasse 
kann aus naturlicher oder Kunstseide, Wolle oder Asbest bestehon. Die heiBe Tauchlsg. 
besteht z. B. aus 248 (Teilen) W., 196,5 NaC103, 143 Trioxymethylen, 29,7 Gummi 
arabicum, 2,9 NaHC03. Gegebenenfalls kOnnen noch Reibmassen, wrie Glas, oder auch 
Kreide, ferner ZinkweiB, S u. Bomylalkoholpulver hinzugefiigt werden. Der brennbaren 
Uberzugsschicht werden noch piast. Bindemittel, wie Paraffin, Stearin, beigemischt. 
Um ein langsames Abbrennen zu erreichen, kann noch eine schwer brennbare weitere 
t)bcrzugsschicht angebracht werden. (F. P. 804025 Tom 1/2. 1936, ausg. 14/10.
1936.) H o l z a m e r .

Eugen W olf, Budapest, Ungarn, Jłeibfldche an Zundholzbehallern. Die eigentliche 
Reibflache ist teilweiso m it einer sich allmiihlich abnutzenden Deckschicht, die farbig 
gehalten u. mit Reklamezeichen versehen sein kann, uberzogen. Die Deckschichtmasse 
kann auch aus der Reibmasse bestehen. Die Grundfarbe setzt sich z. B. aus 40 (Ge- 
wichtsteilen) Leimlsg. (40 Leim auf 100 W.), 40 Lithopone u. 20 ZinkweiB zusammen. 
Dieser Grundfarbe wird fur WeiB noch 20 Leimlsg., 15 ZinkweiB u. 30 W. u. fur Rot
10 Leimlsg., 60 Mennige u. 15 W. zugemischt. Fiir andere Farbt one wird Cr-Gelb, 
Cr-Grun, Berlinerblau usw. verwendet. Auch selbstleuchtende Farben konnen zu
gemischt werden. (Oe. P. 147 803 rom  22/12. 1934, ausg. 25/11. 1936. Ung. Prior. 
12/1. 1934.) H o l z a m e r .

DrSgerwerk Heinr. u. Berah. Drager, Liibeek, Oegen Lost schiitzende Bekleidungs- 
stiicke, bestehend aus Stoffen, die in an sich bekannter Weise m it halogenierten Kaut- 
schukprodd., gegebenenfalls unter Zusatz von Weichmachungsmitteln, impragniert 
oder uberzogen sind. Chlorkautschuk ist unlosl. in -Dichlordiathylmljid. Da das 
Halogen verhaltnismaBig leicht abspaltbar gebunden ist, so kann durch freigesetztes 
Chlor der Lost chloriert u. dadurch unschadlich gemacht werden. (D. R. P. 639179  
KI. 61 b Tom 8/7. 1934, ausg. 30/11. 1936.) H o l z a m e r .

Hanseatische Apparatebau-Gesellschaft vorm. L. von Bremen & Co. m. b. H., 
Kiel, Schutzstojfe und Schutzkleidung gegen Hautgifte, bes. -Dichlordiathylsulfid. Man 
verwendet durch Einw. von S oder S-abgebenden Stoffen auf halogenierte KW-stoffe 
erhaltene Massen fiir sich oder heiB auf Textilien u. dgl. aufgezogen oder aufgespreBt. 
(D. R. P. 639875 KI. 61b vom 18/11. 1933, ausg. 15/12. 1936.) A l t p e t e r .
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XXI. Leder. Gerbstoffe.
Elena Ageno Valla, Heuliger Stand der Chemie und der Gerbereitechnik. Kurzer 

Oborblick uber die theoret. u. prakt. Entw. der ganzen Arbeitsgebiete in der Gerberei. 
(Cuir techn. 25 (29). 332—36. 372—75. 1/12. 1936.) Me c k e .

Paul I. Smith, t)ber Mełhoden und Verfahren in der Feinlederindustrie. (Vgl.
C. 1937. I. 1353.) Yf. bespricht die Wrkg des NachBachers, sowie die Eigg., die ein 
fur solehe Nachascher geeigneter Kalli be3itzen so li. AuBerdem erlautert Vf. die korro- 
dierende Wrkg. der Ascherbriihen auf die mit solclien Briihen in Beriikrung kommenden 
Metallo u. Legierungen, sowie dessen Schutz durch entsprechende Oberziige, z. B. durch
Gummi. Ferner bringt Vf. Angaben iiber das Entfleischen u. Entkalken, Sowie uber
die einwandfreie Aufbewahrung des beim Entfleisehcn angefallenen Lcimleders, damit 
es seinen vollen W ert fiir die Gelatine- oder Leimdarst. behalt. (Hide and Leather 92. 
Nr. 24. 13— 15. 25— 27. 12/12. 1936.) Me c k e .

P. White und F. G. Caughley, Die Lagerung gepickelter Felle. Inhaltlich ident. 
mit der C. 1936. II. 3042 referierten Arbeit. (New Zealand J . Sci. Technol. 18. 488—92. 
Okt. 1936.) Me c k e .

F. Stather, Beilrdge zur Kolłoidchemie der regelabilischen Gerbung. Zusammen- 
fassung der Ergebnisso von don in den letzten Jahren an der Deutschen Versuchs- 
anstalt fiir Lederindustrie uber obiges Gobiet ausgefiihrten Arbeiten. (Kolloid-Z. 77. 
201—04. N ot . 1936. Deutsche Vers.-Anstalt fiir Lederindustrie, Freiburg/Sa.) M e c k e .

E. BSlavsky und G. Knodel, Chcmische Kontrolle der Źweibadchrorngerbbriilien. 
Die Menge des von der H aut adsorbierten Cr20 3 ist um so groBer, je groBer die Konz. 
der Gerbbruhe, jo hóher die Aciditat u. jegeringerderNeutralsalzgeh.deserstenBadesist. 
Besto Ergebnisso boi der Herst. des 2-Badziegenleders erhalt man bei 3—4%  Cr20 3 
im Leder. 55,67% des Cr20 3 bleiben im ersten Bad unausgeniitzt zuriick. Neben 
dem Cr20 3-Geh. ist dic akt. Aciditat des Lcders ein wichtiger Faktor, weił sie den 
Ziegenledercharakter des Leders bestimmt. Wahrend der Gerbung, Neutralisation, 
Farbung u. Fettung ist deshalb standigo pn-Kontrolle notwendig. Die Red. darf nicht 
zu schnell ausgefiihrt werden, um Schrumpfung des Narbens u. Ausscheidung groBerer 
S-Mengen zu yermeiden. Zu langsame Red. kann Ursaeho des „Blutens“ sein. Der 
pn-Wert darf nicht sehr schwanken u. nicht unter 3,3 sinken. Zur Best. der akt. 
Aciditat wahrend der Gerbung geniigt die tagliche pH-Best. in der Gerbbruhe bei 
Entfernen des Leders aus dcm zweiten Bad, weil dann die Briihe u. das Leder den- 
selben pn-Wert haben. Nach dem zweiten Bad betragt das ph gegen 4; nach dem 
Waschen ist das p« der Leder gleich 4,52. Durch die Neutralisation diirfen die yom 
Leder fisierten Cr-Salze nicht zu stark angegriffen werden. Die Aciditat des Leders 
stellt sich bei der Neutralisation in 30 Min. ein, im untersuehten Falle auf pH =  5,64. 
Auf die ph-Anderung haben gróBten Einfl. die Red. der Bader, die Neutralisation u. 
das Fetten. Nach dem Fetton ist das Leder nahezu neutral, pH =  6,8. Die Basizitat 
der Cr-Salze auf dem Leder hat groBen Einfl. auf die Anderung des Narbens. Zu ihrer 
Best. eignet sich am besten die Meth. von T h o m a s  u . F e i e d e n . Sie schwankt bei 
Ziogenleder um 87. Dio Basizitatsbest. im fertigen Leder wird durch die Zus. der 
Appretur erschwert. (Chem. Obzor 11. 214—18. 1936.) SCHONFELD.

A. Kiintzel, Ober die Ursache des lederartigen Auftrocknens der cJiromgegerbten 
Haut. Beilrage zu einer Theorie der Mineralgerbung. VI. (V. vgl. C. 1937. I . 266.) Dic 
lederartige Auftrocknung beruht auf einer Versteifung des Hautfasergewebes, die bei 
der echten Gerbung dio Folgę einer Vernahung der Gitterstabe durch Gerbstoffe, bei 
der Pseudogerbung eine Folgę der entąuellenden, strukturrerdichtenden Wrkg. organ. 
Losungsm. bzw. von Pickelgemischen auf die hydratisierte Hautfaser ist. Dio Yor- 
stellung, daB dio lederartige Auftrocknung eine Folgę des durch Gerbung yeranderten 
Verh. der Faser bzw. der Faseroberflache (Verlust der hydrophilen Eigg.) sci, kann nicht 
bestatigt werden. Die gegerbten lufttroekenen Fasern zeigen beim (Juellen in W. deut- 
łich hydrophile Eigenschaften. Die mit der Quellung verbundono rontgenograph. er- 
kennbare Gitteraufweitung der Kollagenfaser wird durch dio Gerbung nicht yerandert. 
Aus Quellungsverss. ist zu sehlieBen, daB die Micelle der Chromlederfaser in ahnlicher 
Weise wie die des chromgegerbten Gelatinegels unyollstandig durchgegerbt ist. 
(Collegium 1936. 625—35. Darmstadt, Techn. Hochschule, Inst. f. Gerberei- 
chemie.) M e c k e .

A. Kiintzel und C. Riess, Ober die Ursache der Kochfestigkeit von chromgegerblem 
Leder. Beitrage zu einer Theorie der Mineralgerbung. VII. (VI. vgl. yorst. Ref.) Die



1 9 3 7 . I . H m -  L e d e b . G e r b s t o f f e . 1 86 7

mit der Gerbung yerknupfto Heraufsetzung der Sebrumpfungstemp. des Kollagens 
ist eine Folgę der Verfestigung des Hautsubstanzgitters durch Einlagerung von Gerb- 
stoffen. Bei Chromsulfatledern ist die Schrumpfungstomp. uber den Kp. hinaufgesetzt. 
Dagegen sind Chromchlorid- u. Chromnitratleder nicht kochbestandig. Jedoch werden 
solche Leder kochbestandig, wenn sio m it Neutralsalzlsgg., dio komplexbildende 
Anionen (z. B. Na2S04, NaHS03> Na2S20 3, NaCOOH, Na2Cr04, K 2[Cr0X2(0H)H ,0]) 
enthalten, nachbehandelt werden. Kochfeste Leder werden durch geniigend lange 
Elektrodialyse wieder kochunbestandig. Die Kochfestigkeit von Chromledem, die 
Sulfatoresto bzw. andere Komplexe bildende Sauren ais Rcste enthalten, wird mit der 
Neigung dieser Anionen in Zusammenhang gebracht, in die koordinative Sphare des 
Chroma einzutroten. Der gerbende Chromkomplex enthalt hierdurch negatiy geladene 
Acidokomplexe, wodurch auBer der Bindung an die Carboxylgruppen der Hautsubstanz 
noch eine zusatzliche Bindung des Chroms an freie Aminogruppen herbeigefiihrt wird. 
(Collegium 1936. 635—46.) M e c k e .

A. Kiintzel und C. Riess, Die Theorie der Ghromgerbung. fieilrage zu einer Theorie 
der Mineralgerbung. V III. (VII. vgl. vorst. Ref.) Eine yollstandige Theorie der Chrom-, 
gerbung hat 3 Fragen zu beantworten: 1. Welches sind dio eigentliehen Gerbstoffo 
in einer Chromgerbbruhe t  2. Wie kommt die Vorb. dor Gerbstoffo m it der H aut 
zustande ? 3. Wie erklart sich dio Ledcrbldg., d. h. dio Wrkg. der Gerbungsrk. auf 
physikal.-mechan. Eigg. der H aut? Zu 1. Dio Gerbstoffe in Chrombruhen sind Aggre- 
gationsprodd. aus bas. Chromsalzen, dio man nach J a n d e r  u . J a h r  (C. 1936. II. 1295) 
Isopolybasen nennen kann. Diese Isopolybasen des Chroms entstehen dadurcli, daB 
hydrolyt. gebildeto Monohydroxo- u. Dihydroxochromikomplexe, die auBer den Hydro- 
oxogruppen noeh Aąuogruppen enthalten, zu 01verbb. aggregieren, die dann zu Oxo- 
yerbb. altern. Zu 2. Die gerbenden Isopolybasen des Chroms diffundieren in das Faser- 
gewebe der H aut u. weiter in das Molokiilgitter der Hautfaser u. verbinden sich mit 
diesem in der Weise, daB mehrere Chromatome eines in sich zusammenliangenden 
Gerbstoffteilchens mit mehreren EiweiBrnolekiilen reagieren. Die zur Rk. gelangenden, 
an der Peripherie des Aggregates befindlichen Chromatome, wandeln sich hierbei in 

,0 — CO glykokollsalzahnliche Komplexe um, d. h. in Verbb. vom Typus der 
Me<f | nebenst. inneren Komplexsalze. Dio Hautsubstanz liefert freie end- 

''N——CR standige Carboxyl- u. Aminogruppen, wobei anzunehmen ist, daB 
Ha je oin Paar dieser Gnippen schon vor dem Zusammentreten zu einem

inneren Metallkomplexsalz in salzahnlicher Bcziehung gestanden hat. Diese Komplex- 
salzbldg. liangt davon ab, daB das betreffende Chromatom dor Isopolybase noch 
Liganden enthalt, die leicht abgetreten werden konnen, z. B. Aąuogruppen, die dann 
gegen die genannten Gruppen der Hautsubstanz ausgetauscht werden. Chromverbb. 
mit stabiler Komplexfiguration (d. h. mit schwer austauschbaren Liganden, z. B. Hexa- 
harnstoffchromchlorid), gorben infolgedessen iiborhaupt nicht. Zu 3. Der wichtigste 
Gerbeffekt ist das lederartige Auftrocknen der Haut. Dies beruht auf einer Verstoifung 
der Hautfaser, indem die eingelagerten Gerbstoffe das Molokiilgitter der Hautsubstanz 
verfestigen, so daB die Fasem der deformierenden Wrkg. der Oberflachenspannung 
des W. Widerstand leisten konnen. Diese Verfestigung der Hautfaser durch Gerbu,ng 
verhindert z. B. auch diejenige Faserdeformierung, dio durch die Quellung in verd. 
Saure hervorgerufen wird. Auch das Eintreten der Temp.-Umwandlung (Schrumpfung) 
des (nassen) Kollagens wird dadurch yerhindert. Ebenfalls die Faulnisunfiihigkoit u. 
Fermentunempfindlichkeit der gegerbten H aut ist eino Folgę der mechan. Veranderung 
der H aut u. chem. zu erklaren.

AnschlieBend bespricht Vf. andere Gerbtheorien, insbes. Theorien der Chrom- 
gerbung, die von E l o d ,  G ustaV SO N , M e r r y ,  S p i e r s  u . S t i a s n y  aufgestellt sind. 
Bei dor krit. Beleuchtung aller dieser Theorien kommt Vf. zu dem SchluB, daB ganz 
allg. die Mineralgerbung auf einer Mehrfachsalzbldg. von aggregierten sauren 
oder bas. Metallsauerstoffverbb. mit mindestens 2 Moll. des Hautsubstanzgitters beruht. 
Zum SchluB nimmt Vf. zur Definition von „Gerben“ u. „Leder“ Stellung. Nach 
S t i a s n y  (C. 1936. I. 3250) sind den yerschiedenen Gerbarten verschiedene Gerb- 
auffassungen anzupassen, u. daher mtisse man auf eine einfache, allg. giiltige 
Definition der Begriffo Gerben u. Leder verzichten. Vom chem. Standpunkt ist der 
Begriff Gerben nicht oinheitlich zu definieron, da ja auch die Gerbstoffe nicht einheitlich 
im Sinne einer bestimmten chem. Stoffklasse (wie z. B. Kohlenhydrate, Fette u. dgl.) 
zu definieren sind. Vielmehr kann man zunachst die Gerbung physikal. erklaren, 
u. zwar ais eine Versteifung der Hautfaser durch Gitteryerfestigung der iiuBeren Zonen
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der Mizellon. Hierdurch orldaren sich das lederartige Auftrocknen, die Quellungs- 
unfahigkeit in Saure, der erhóhte Widerstand gegen Schrumpfung bei erhohter Temp. 
u. die Filulnisunfahigkeit, Bei Einbeziehung der chem. Wrkg., welche zu obiger Gitter- 
yerfestigung ftihrt, liegt es sohr nahe, fiir den der Gerbung zugrunde liegenden Vorgang 
folgende vereinheitlichende Eormel aufstcllen zu wollen: Die Gerbung beruht auf einer 
Mehrfachverankcrung einea Gerbstoffteilchens mit mehreren Moll. des Hautsubstanz- 
gitters. Diese Mehrfachverankerung bei den yerschied. Gerbstoffklassen rnuB allerdings 
auf yerschied. Bindungsvorgange zuruckgeftihrt werden. Boi der Chrom- u. sinn- 
gemaB auch bei der Eisengerbung handelt es sich um eino Mohrfaehkomplexsalzbldg., 
entsprechend einem „inneron Salz“ , bei den gerbenden Iso- u. Heteropolysaurcn, 
sowie bei den Gcrbsulfosauren um eine Mohrfachammoniumsalzbldg., boi der pflanz- 
lichen Gerbung um eino Mehrfaehoxoniumsalzbldg., u. bei der Eormaldehydgerbung 
um eine Vernetzung duroh Methylen- bzw. Oxymethylengruppen bzw. -ketten. Bei 
Vorhandensein einer Definition ftir die Gerbung hat man dann auch eine brauchbare 
wissenschaftliche Definition ftir Leder. Leder ist dann eben „gegerbtes Kollagen in 
gewachsener Faserverflechtung“ , u. das weitere ist unter dcm Stichwort „Definition 
der Gerbung“ nachzulcsen. Mit der obigen Definition der Gerbung ist der Gegensatz 
zwisehen don sog. physikal. u. chcm. Gcrbtheorien tiberwunden, die friiher oft sehr ein- 
seitig yertroten worden sind. Yielmehr kann man heute nur noch von einem physikal. 
Teil oiner Gerbtheorie sprechen, der sowohl den chem., d. h. den den amikr. Strulctur- 
elementen (Moll., Atome) zugeordneten ais auch den physikal., d. h. den an der Makro- 
struktur beobachtbarcn Erscheinungen zugeordneten Anteil umfaBt. (Collegium 1936. 
646—67. Darmstadt, Techn. Hoclischule.) MECKE.

G. Rezabek, Der Einflu/3 rerschiedencr Faktorem wahrend der Hangegerbung auf 
die Gerbung wid, die Eigenschaften des fertigen Leders. Yf. ha t 9 Farbeng&nge (Eg.) 
durchgefiihrt, in denen zuerst entkiilkte BloBenstticke wahrend 6 Tagen auf ein be- 
stimmtes pn durch Einw. entsprechender Saure- u. Laugelsgg. gebracht wurden, u. 
zwar 1. ph =  3 durch CHCOOH, 2. pn =  3 durch H2S04, 3. pn =  4 durch CH3COOH,
4. ph =  4 durch H2S04, 6. u. 6. ph =  8 durch NaOH, 7. u. 8. ph =  9 durch NaOH, 
u. 9. Testverss. durch dest. Wasser. AnschlieBend wurde die eigentliche Gerbung mit 
kalt lOsl. Quobraehobrtihen bei allcn 9 Eg. mit ca. 0,5° Bś begonnen u. allmahlieh bis 
auf 5,6—5,9° Bó iimerhalb 16 Tagen bis zur Durchfarbung gesteigert. Gleichzeitig 
wurden dio einzelnen Pg. durch entsprochende Saure u. Laugezugaben auf den be- 
treffenden pn-W ert gehalten. AnschlieBend wurde in allen Eg. die Quebrachobrtiho 
durch 6° Bó starko Kastanienbrtihe ersetzt u. innerhalb 3 Wochen auf 8° Bś gesteigert. 
Die einzelnen Eg. wurden wiederum auf die betreffenden ph-Werte eingestellt mit Aus- 
nahme von Fg. 6 u. 8, die nicht bei pH =  8 u. ph =  9, sondem bei naturlichem ph (3,88) 
der betreffenden Kastanienbrtihe ausgegerbt wurden, was auch bei den Fg. 3 u. 4 der 
Fali war. Nach der Gerbung wurden die Leder aus allen Fg. nur oberflachlieh abgespult, 
leicht getrocknet, gewalzt u. zum SchluB vollstandig getrocknet. Wegen der physikal. 
Unterss. waren die Leder nicht abgeolt. In  den alkal. Fg. erfolgte die Durchfarbung am 
raschesten, wahrend sie bes. in den Brtihen mit pn =  3,0 stark herabgesetzt war. Da- 
gegen war zu Anfang die BloBenprallheit in den sauren Fg. gegenuber den alkal. stark 
erhoht. Je  weiter die Gerbung fortschritt, um so mehr wurdc-n diese Unterschiede auf- 
gehoben u. am Ende der Gerbung m it Kastanie waren keine grćiBeren Unterschiede in 
der Prallhcit der Leder aus den yerschied. Fg. mehr festzustellen. Dies beruht darauf, 
daB jetzt die BtóBen in Leder umgewandelt u. die einzelnen Fasern durch die Gerbstoff- 
aufnahme harter u. unelastischer geworden sind. Die trockenen Leder wurden chem. 
u. physikal. untersucht. Bei der chem. Analyse ergab sich, daB die Leder aus allen Fg. 
fast denselben Aschegeh. besaBen mit Ausnahme von Fg. pn =  8 u. pa =  9, die be- 
deutend mehr Asche besaBen. Die sonstigen chem. Daten weisen keine groBcn Unter
schiede auf, mit Ausnahme wiederum der Fg. ph =  8 u. ph =  9, dio erhoblich mehr 
auswaschbare Stoffe enthielten ais die anderen Fg. Femer war der Durchgerbungsgrad 
dieser Leder geringer. Bei den physikal. Unterss. ergab sich, daB wiederum die Leder 
aus den alkal. Fg. das geringste Rendement besaBen. Bei den sonstigen Prufungen 
(W.-DurchlŁssigkeit, ReiBfestigkeit, Dehnung, Abnutzungswiderstand) wurden keine 
erhebliehen Unterschiede bei den Ledem der einzelnen Fg. mit Ausnahme der W.-Durch- 
lassigkeit festgestellt. Jedoch sind die W.-Durchlassigkeitswerte mit groBer Vorsicht 
zu bewerten, da in dem Leder nebeneinanderliegende Probestucke bei der W.-Durch- 
lassigkeitsunters. stark streuende Werte ergaben. (J . int. Soc. Leather Trades Chemists 
20. 530—44. Dez. 1936. Luttich [Liege], Gerberschule.) Me c k e .
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John Arthur Wilson, Der Einflufi des pii-Wertes bei der pflanzlichen Sohlleder- 
gerbung. Vf. hat BloBenstiicko in 2 ycrschiedenen Farbengangen, von denon der eine 
aus einer Mischung von Kastanie, sulfitiertem Qucbraeho u. Mangroyo u. der andere 
aus einer Mischung von Kas tanie, sulfitiertem Quebracho u. Mimosa hergcstellt war, 
ausgegerbt. Dio Farbcngiingo wurden mit 0,5% Gerbstoff begonnen, naoli jeweils 
2 Tagen um 0,5% Gerbstoff erhóht, u. nach maximal 42 Tagen m it 6%  Gerbstoff 
beendet. Jeder Farbengang wurde nochmals in auf 5 verschiedene pH-Werte eingestellte 
Farben unterteilt, die bei den 0,5% Gerbstoff enthaltenden Farben m it pn =  7,0, 
6,5, 0,0, 5,5 u. 5,0 begannen u. in den naehsten Farben allmahlieh erniedrigt wurden. 
Bei den 2% Gerbstoff enthaltenden Farben waren die BloBen soweit durchgebissen, 
daB nunmehr der pn-Wert auf 5,0, 4,5, 4,0, 3,5 u. 3,0 eingestellt werden konnte, so daB 
jetzt allc Farben gegeniiber den Anfangsfarben einen um 2 pn-Eńiheiten niedrigeren 
PH-W ert besaBen. Diese pn-Werte wurden bis zur endgultigen Ausgerbung in den 
6%  gerbstofflialtigen Endfarben konstant gehalten. Es ergab sich, daB die Durchgerbung 
vom pH-Wert der Farben sehr stark abhangig war. Bis zu ph =  3,5 wird sio sehr stark 
herabgesetzt, so daB z. B. die bei pn =  3,0 ausgegerbten BloBen erst nach 42 Tagen 
durchgebissen waren gegeniiber 17—19 Tagen bei den bei pn =  5,0 ausgegerbten ' 
BloBen. Nachdem dio ausgegerbten Leder mit W. gespiilt, auf Narben u. Aasseitc 
abgeolt u. langsam getrocknet waren, wurden sie analysiert. Je hoher der pu-Wert 
bei der Gerbung eingestellt war, umso wenigor gebundenen Gerbstoff enthielten die 
Leder. Fernor war die Mengo des gebundenen Gerbstoffes yon der Zus. der Farben- 
giingo abhangig. In  den Farbengangen aus der Mischung Kastanie, sulfitierter Que- 
bracho u. Mangrove wurden bei allen pH -W erten Leder mit mehr gebundenem Gerb
stoff erhalten ais bei den Ledern aus den Farbengangen, die aus einer Mischung von 
Kastanie, sulfitiertem Quebracho u. Mimosa hergcstellt waren. (J. Amer. Leather 
Chemists Ass. 31. 449—52. Nov. 19 36.) M e c k e .

Anton Mali, Betrachlungen iiber die Boxkalbfabrikation. Vf. gibt Hinweise iiber 
den Einfl. u. die prakt. Durchfuhrung des Pickels, sowie iiber die Herst. von Chrom- 
briihen aus Bichromat, Glucoso u. H 2S04 u. die Venvendung dieser red. Briihen bei der 
gowóhnlichen Einbadgerbmig. (Cuir techn. 25 (29). 384—85. 15/12. 1936.) M e c k e .

A. A. Ptschelin und E. I. Ginsburg, Einflufi der Fett ung auf die ph t/sikalisch - 
rncchanisc.hen und strukturellen Eigenschaften von chromierlen Ilautfasern. Nach den 
Verss. der Vff. be wirken fettende Substanzen ais oborflachenaktiye Stoffe eine Zer- 
faserung (Zcrspaltung) der chromierten Kollagenbiindel. Diese irroversible Zerfaserung 
ist auch fur dio bossere ReiBfestigkeit des gefetteten Leders yerantwortlich zu machen. 
Der Grad einer solchen Zerfaserung ist von der Oberflachenaktmtat der Fettsubstanzen 
abhangig. Weichheit, voller Griff u. a. Eigg. hiingen nach Vff. mit dieser Erscheinung 
eng zusammen. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelto Arb. [russ.: 
Zentralny nautschno-issledowatelski Institu t koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik 
Rabot] 1936. Nr. 9. 120—36.) " S c h a c h o w s k o y .

A. A. Ptschelin und E. I. Ginsburg, Versuch der Anwendung des trigonalen 
KoordinaUnsystems zur Fesłslellung der Zusammensetzung einer emuJgierenden Fettungs- 
mischung zum Fetłen der Leder. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gcsammelte Arb. 
[russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut koshewennoi Promyschlennosti. 
Sbornik Rabot] 1936. Nr. 9. 137—49.) S c h a c h o w s k o y .

Josef Al. Sagoschen, Beitrag zur Technologie des Eichenholzeztraktes. Vf. bringt 
eine Zusammenstellung iiber die Fortschritte, die bei der Herst. des Eichenholzextraktes 
hinsichtlich Gerbstoffgeh. Anteilzahl, Farbę, Geh. an Bodensatz u. pH-W ertes in den 
letzten Jahren erzielt worden sind. Am deutlichsten sieht man dies aus den Analysen- 
zahlen eines Extraktes der Jetztzeit: Gerbstoffe 73,6% bzw. 75,3%; Nichtgerb- 
steffo 23,0% bzw. 21,3%; W. 2,7% bzw. 2,5%; Unlosl. 0,7 bzw. 0,9%; Anteilzahl 76,2 
bzw. 77,9. Tintometerwerto nach LOYIBOŃD ro t 3,6 bzw. 4,6 u. gelb 13,6 bzu-. 10,G 
u. pa-Wert =  3,3 bzw. 3,3. (Gerber 62. 95—98. Cuir techn. 25 (29). 350—54. 10/12. 
1936. Stanisławów, Polen.) M e c k e .

Frederic L. Hilbert, Quebrachoholz. (Vgl. C. 1937. I- 1354.) Einiges uber die 
Entstehung des Gerbstoffes in den Gerbmaterialien wahrend des Wachstums der 
Pflanzen u. iiber den Gerbstoffgeh. der yerschiedenen Schichten verschieden dieker 
Quebrachobaume. Bei allen Baumen ist der Gerbstoffgeh. in den AuBensehichten ani 
hóchsten, er fallt nach der Stammitte hin ab. Dunne Stamme besitzen mehr Gerbstoff 
ais dieke. (Hide and Leather 92. Nr. 24. 16. 29—31. 12/12. 1936.) M e c k e .

XIX. 1. 120
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E. R. Bolton und K. A. W illiams, E in  neuer Colorimelertyp. Vff. beschreiben 
ihr neues photoelektr. Colorimeter (Zeichnung) u. dessen Handhabung. Der neue 
App. besitzt eine Vorr. zur Entfernung der UV- u. UR-Stralilen (wegen der Photo- 
zellen). Mitteilung einer Anzahl yon Verglcichsmessungen an Gcrbstoiflsgg. m it dem 
LoviBOND-Tintometer, auf Grund derer Vorschlage zur Verbesserung des L 0VIB0ND- 
Tintometers gemacht werden. (J. int. Soe. Leather Trades Chemists 20. 504—12. 
Nov. 1936.) M e c k e .

J. Gordon Parker und A. Harvey, Die Analyse der Oerbmuterialien und die Ver- 
wendung von fertig chromierlen Hautpulvem. Nach den Unterss. der Yff. erhalt man 
m it troeknem ehromiertem Hautpulver nach der Sebuttelmeth. von BALDRACCO gut 
ubereinstimmende Werte. Ebenso spielt die Lagerdauer des ehromierten Hautpulvers 
vor der Verwendung keine Rolle, da Vff. m it verschieden lange gelagerten Hautpulvern 
dieselben Werte bekommen haben. Ferner ist die Herkunft des getrockneten chro- 
mierten Hautpulvers ohne EinfluB. (Cuir techn. 25 (29). 389—92; J . int. Soc. Leather 
Trades Chemists 20. 545—50. 15/12. 1936.) Me c k e .

A. F. Schak, Formeln zur Bestimmung der Menge und der Dichte von Chrom- 
eztrakten und Bruhen. Unter Zuhilfenahme der bekannten Beziehung, die es gestattet, 
aus der D. einer FI. dereń Be auszurechnen, wird eine Formcl abgeleitet, m it der man 
ausrechnen kann, wie stark eine beliobige Chromgerbbriihe verd. werden muB, um 
die gewiinschto Konz. in Grad Be zu erhalten: a =  [A (n — K) (146— 1,06 — K)
(146 — »)]. A  =  Menge herzustellender Chromgerbbriihe von der Konz. n° Be; 
m =  Konz. des Ausgangsehromextraktes in Grad Bó; K  =  Konz. in Grad Bó der 
Chrombrube, welche zur Verd. des Ausgangsextraktes yerwendet werden soli; a =  
Menge der Chrombrube von der Konz. K °  Be). Die Priifung der Formel ergab eine 
Genauigkeit von ±  0,5 Bć (1,06 ist ein Korrektionsfaktor fur die Volumenkontraktion 
bei der Verdiinnung). (Leder- u. Schuhwarenind. d. SSSR [russ.: Koshewenno-obuw- 
naja Promyschlennost SSSR] 15. Nr. 8. 52—53. Aug. 1936.) S c h a c h o w s k o y .

Ed. Geistlich Sóhne A.-G. fiir chemische Industrie, Wolhusen, Luzem, 
Schweiz, Gewinnung der in  Ascherbriihen enthaltenen Eiweiflsloffe. Die Ascherbriihen 
werden filtriert, kalkfrei gemacht u. z. B . mit H2S04 auf einen pH-Wert von ca. 5 ge- 
bracht. Alsdann setzt man Alkalisulfat, z. B . Ńa2S04, bis zur Sattigung zu, wobei 
die EiweiBstoffe ausfallen. (Schwz. P. 183 683 vom 12/7.1935, ausg. 17/8.
1936.) B i e b e r s t e i n .

Bernard G. Blaupot Ten Cate, Niederlande, Herstellung von Kunstleder, dad. 
gek., daB man Ramiefasern oder eine Mischung von 90—60 (Teilen) Ramiefasern u.
10—-40 Baumwollfasern nach dem Yerf. des F. PP. 767 590; C. 1935. I I . 3611 u. 
44 759; C. 1936. I. 3442 impragniert. (F. P. 803 056 vom 9/3. 1936, ausg. 22/9. 1936. 
Holi. Prior. 9/3. 1935.) S e i z .

Brown Co., Berlin, N. H .; iibert. yon: Milton O. Schur, Berlin, N. H., V. St. A., 
Herstellung von Kunstleder, dad. gek., daB man eine Faserstoffbahn, insbesondere aus 
Cellulosefasern, m it einem hohen a-Cellulosegeh., m it Latex impragniert, trocknet, 
oberflachlich mit Sandpapier schleift u. egalisiert, dann mit einem Anstrich bestehend 
aus einer Mischung aus: 100 (Teilen) I.atex (33%ig), 25 feinst zerkleinerter Cellulose 
in Form von Papierbrei, 5 Wasserglaslsg. (D. =  1,2) u. gegebenenfalls noch S, ZnO 
u. Vulkanisationsbeschleuniger yersieht, stark trocknet, mit einem Finish aus Blut- 
albumin oder Nitrocelluloselack Yersieht u. kiinstlich narbt. (A. P. 2 055 635 vom 18/2. 
1931, ausg. 29/9. 1936.) Seiz.

Atlas Ago, Chem. Fabrik A.-G., Deutschland, Herstellung von Kunstleder mit 
hochglanzender Oberflache, dad. gek., daB auf eine Gewebebahn ein Lackiiberzug durch 
Doublieren m it einer Hilfsbahn, welche den Lackiiberzug ablósbar auf einer Zwisehen- 
schicht aus Gelatine enthalt, unter Verwendung eines Losungsm. oder einer Doublier- 
maschine aufgebracht wird, worauf die beiden vereinigten Bahnen getrocknet werden, 
bis die letzten Restc Losungsm. entfem t sind u. so Yoneinander getrennt werden, daB 
der Lackiiberzug die glanzende Oberflache des Leders bildet. Ais Lack wird ein Nitro
celluloselack ver\vendet. (F. P. 803 256 yom 6/3. 1936, ausg. 26/9. 1936. D. Prior. 
7/3. 1935.) S e iz .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung eines 
Samischlederersatzes, dad. gek. daB man eine Gewebebahn m it einer Dispersion einer 
Mischung yon 40 (Teilen) Crepekautsehuk, 10 weiBem Faktis, 10 Glycerin, 31 Pigment, 
33 Fiillstoffen in Gasolin zwischen rotierenden Walzen impragniert, trocknet, mit
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Talkum einpudort, in einer SO,-Atmosphare yulkanisiert u. dann m it NH3-Dampfen 
neutralisiert. An Stelle von Gasolin kamm man Bzl., Toluol, Solventnaphtha ais Dis- 
pergiermittel u. an Stello von Glycerin, Na-Laetat, NH3-Acetat, Zn-Acetat, Glykol, 
Triathylenglykol ais hygroskop. Mittel verwenden. (E. P. 451 782 vom 11/2. 1935, 
ausg. iO/9. 1936. A. Prior. 1/3. 1934.) Seiz.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: James K. Hunt und George
H. Latham, Wilmington, Del., V. St. A., Cellulosederimlmasse, bes. fur t)berziige 
auf Textilien zur Herst. von Kunstledor, gek. durch einen Geh. an nicht oder wenig 
trocknendem 01 mit einer JZ. unter 135, z. B. 01iven-, Riibsamen-, Getreide-, ErdnuB-, 
CocosnuB-, Baumwollsamen-, Palm-, Schmalz-, Klauenól, Lcbertran, Talg, Wollfott 
oder Butterfett u. Arylborsaure oder einem Phenoldipenten bzw. Diphcnylolpropan- 
HCHO Kondensationsprod., Diphenylolpropan, Dioxydiphenylmethylmethan, Dioxy- 
o-tolyldimethylmethan oder o- bzw. p-Diphenylather. — Beispiel: 11,5 (Gewichtsteile) 
Cellulosenitrat, 18,0 Ricinusol, 11,0 Lithopone (bzw. eines Gemisches yon 98,5% Litlio- 
pone -(- 1,5 Ultramarin), 36,0 A., 23,5 Athylacetat u. 0,36 Antiosydationsmittel. (A. P.
2 046165 vom 15/7. 1933, ausg. 30/6. 1936.) S a l z m a n n .

X X n . Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
— , Ober einige besondere Nulzbarmachungen von Gelatine und Leim. (Vgl.

C. 1937 . I . 500.) (Kunstdunger u. Leim 33. 327—29. N ov. 1936.) S c h e if e l e .
Walter Obst, Die Zusammenwirkung von tieriscliem Leim, und Starlcekleisler. 

Unters. von Mischungon aus Tierleim u. Kartoffelstarke. Ais geeigneto Kombination 
fiir Pappe-Klebmittel wird eine Mischung aus Kartoffelstarkekleister mit 20% Leder- 
leim angefiihrt. (Kartonnagen- u. Papierwaren-Ztg. 28. 506—08. Nov. 1936.) SCHEIF.

— , Die Bedeutung des Viscosimetrie fiir die Leiminduslrie. Fiir d ie  V iscosim etrio  
v o n  Leim- u . G elatinelsgg. e ig n e t s ic h  bes. d as H oE PPL E R -V iscosim eter. (K un st-  
diinger u . Leim 33. 333—36. N o v . 1936.) S c h e i f e l e .

W. Simon, Quantitative Bestimmung von Eisen mul Kupfer in  Leimen. Ais 
Zusatzmittel zu ICautschuk werden eisen- u. kupferfreie Leime yerlangt. Zur Best. 
von F e u. Cu werden 10 g zerkleinerter Leim m it 50 ccm konz. Schwefelsaure im 
KJELDAHL-IColben gekocht, bis die Lsg. farblos bzw. weingelb ist, dann auf 200 ccm  
vcrd., 5 ccm gesatt. Sublimatlsg. zugesetzt u. 1 Stde. lang H 2S eingeleitet. Der 
Sulfidnd. wird nach Auswaschen m it H,S-W. yerascht u. gegliiht, der Ruckstand in
1 ccm H N 03 gelóst, m it 40 ccm W. u. 5 ccm konz. NH3 yersetzt, auf 50 ccm  verd. 
u. im NESZLER-Zylinder colorimetr. untersucht gegen eine auf 40 ccm verd. Mischung 
von 1 ccm konz. H N 03 u. 5 ccm NH3, der so lango 0u(NO3)2-Lsg. (1 ccm  =  0,1 mg Cu) 
zugesetzt wird, bis der gleiehe Farbton wio in der Probe erreicht ist. Das F iltrat vom 
Sulfidnd. wird gekocht, m it 1 ccm 30% ig. H 20 2 Y ersetzt, auf 200 ccm eingeengt u. 
dann im MeBkolben auf 250 ccm  verdiinnt. Davon werden 50 ccm im NESZLER-Rohr 
mit 1 ccm konz. H N 03 u. 5 ccm 10%ig. NH4CNS-Lsg. yersetzt, auf 100 ccm verd. 
u. colorimetr. gepriift gegen eine Lsg. von 1,4 g (NH4)S04 u. 1 ccm konz. H N 03 in 
90 dest. W. m it Zusatz von 5 ccm 10%ig- NH.,CNS-Losung. Dieser Lsg. wird so viel 
Ferrisulfatlsg. (1 ccm =  0,1 mg Fe) zugegeben, bis der Farbton der zu messenden Lsg. 
erreicht ist. (Kunstdunger u. Leim 33. 293—94. Olct. 1936.) S c h e i f e l e .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Verfahren zum Ver- 
leimen, dad. gek., daB man katalythaltige, imhartbaro Kondensationsprodd. aus Harn- 
stoff, Thioharnstoff oder dereń D eriw ., gegebencnfalls im Gemisch m it anderen rcaktions- 
fahigen Substanzen u. HCHO oder dessen Polymeren yerwendet, dio beim Losen in 
Ggw. von HCHO, HCHO-abspaltenden Substanzen oder Gremischen yon HCHO u. 
Carbamiden hartbare Leime ergeben. — Z. B. werden 540 (Teile) Hamstoff, 228 Thio
harnstoff, 1160 HCHO (30%ig) u. 171 NH3 (25%ig) gelost. Aus dieser Lsg. werden 
im Vakuum bei 60° 1000 W abdest., dann die Lsg. im Vakuum getrocknet u. das 
Trockenprod. mit 3,5% (NH4)2S04 yermahlen. Zur Herst. eines Klebstoffes werden
21 dieser Mischung in 16 37%ig. HCHO gelost u. 10% Starkę ais Verdickungsmittel 
zugesetzt. (F. P. 805071 vom 28/6.1935, ausg. 10/11.1936. Schwz. Prior. 2/7.
1934.) S e j z .

Societć d’Utilisation des Os et Produits Similaires, Frankreich, Spezialleim 
fiir Kautschukmisćhungen. In  Leimbriiho mit geeignetem p» wird soyiel Kautsehuk- 
milch eingeriihrt, daB sich eine Mischung yon etwa 20—30% Kautschuk u. 80—70%

1 20*
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Leim ergibt. Dic M. kann in beliebiger Weise getrocknet werden u. ist dann zum Ein- 
mischen in Kautschuk geeignet. Auch sonstige Fiillstoffe konnen der Briihe zugesetzt 
werden. (F. P . 800 317 vom 10/4. 1935, ausg. 2/7. 1936.) O v e r b e c k .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Dusseldorf, Herstdlung von trocknm Starkekleb- 
mitteln, die ohne Klumpenbldg. aufąuellen oder sich losen, aus pulverfórmiger, nicht 
zu Destrinen abgebauter Starkę oder Starkepraparaten dieser Art, dad. gek., daB man 
das pulverformige Ausgangsmaterial ohne Anderung seines Aggregatzustandes mit 
fein verteiltem W. oder mit fein verteilten wss. Lsgg. behandelt u. gegebenenfalls die 
uberschiissige Feuchtigkeit durch Trocknen entfemt. — Kartoffelmehl wird in eine 
Starkę iibergefuhrt, die in kaltem W. quellbar ist. Davon werden 100 g, die etwa 6 g 
W. enthalten, unter Bespriihen m it 20 g W. in einer Knetmaschine verriihrt. An- 
schlieBend wird das Prod. auf einen W.-Geh. von etwa 10% getrocknet. Das Prod. 
lost sich in kaltem W. ohne Klumpenbldg. (Vgl. F. P. 734952; C. 1933- II. 2169.) 
(Holi. P. 39 315 Tom 6/4. 1932, ausg. 16/11. 1936. D. Prior. 26/8. 1931.) M. F. Mu.

E . I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Bindemittel. 
bes. fiir Schuhsohlen, Sehuheinlagen, welches unter der Einw. organ. Lósungsmittcl- 
dampfe erwcicht u. unter Druck zum Haften gebracht wird. Beispiel: Nitrocellulosel5%, 
Campher 4% , A. 10% , Aceton 51% u- Athylacetat 20%. (E. P. 452129 vom 9/11.
1934, ausg. 17/9. 1936.) B r a u n s .

Ferdinand Gutmann & Co., New York, iibert. von: Jay Bernard Eisen, Yonkers, 
N. Y., V. St. A., Streifendichtung fu r  Gefapverschlusse. Die Dichtung fiir Verschlusse 
von GefaBcn, die fluchtige Losungsmittel enthalten, besteht aus einer Folie aus diinnem 
Papier, das einen Gilsonitiiberzug hat, u. einer Schicht aus Metallfolie. Sie h a t auf einer 
Seite einen Oberzug eines Klebmittels, das bei n. Temp. nicht ldebrig ist. Die genannten 
Schichten bzw. Streifen sind m it einem Bindemittel aufeinandergekittet. Dazu 2 Abb. 
(A. P. 2 050248 vom 24/8. 1934, ausg. 11/8. 1936.) E b e n .

Ferdinand W. Humphner, Oak Park, 111., V. St. A., Herstellung von gummierten 
Papierstreifen. Das Papier wird zunachst mit einer wasserundurchlassigen Schicht 
eines pflanzlichen Bindemittcls, z. B. Dextrin, u. anschliefiend m it einer Schicht eines 
in W. losl. tier. Leimes iiberzogen. — Zeichnung. (A. P. 2 058157 vom 21/5. 1934, 
ausg. 20/10.1936.) " M. F. M u l l e r .

XXIV. Photographie.
Luppo-Cramer, Zur Beifungskeimzerstorung durch Desensibilkatorcn. (Vgl. C. 1935-

I. 2634. 1936. II . 2277. 3388.) Vf. stellt fest, daB man bei kunstlich m it H 20 2 oder 
Pcrsulfat yerschleicrten (statt natiirlich gealterten) Platten ohne diffuse Vor- oder 
Nachbelichtung kontrastreiche Ausbleichbilder erhalt, wenn diese Platten m it z. B. 
Phcnosafranin u. KBr impragniert u. dann unter der Skala belichtct werden. (Photo- 
graphische Ind. 34. 1280—81. 25/11. 1936. Jena, Inst. f. angew. Optik.) K u. M e y e r .

E. Sedlaczek, Die Bedeutung der Proteinę fu r  die Emulsion. Die Patentliteratur 
iiber Zusatze von Proteinen u. dereń Abbauprodd. zu Emulsionen u. dio Konst. der 
EiweiBspaltprodd. werden bcsprochen. (Photographische Ind. 34. 1281—84. 25/11. 
1936.) K u. M e y e r .

Homer van Beuren Joy und Marston Taylor Bogert, Untersuchungen iiber 
Thiazine. I II . Die Synthese von Cyaninfarbstoffen der Perinaphthometathiazinreihc. 
(Vgl. C. 1933 .1. 3939 .) Zur weiteren Aufklarung der B e z i e h u n g  z w i s c h e n  
K o n s t .  u. s e n s i b i l i s i e r e n d e r  W r k g .  haben Vff. Cyaninfarbstoffe aus
2-Mdhylperinaphthometathiazin (I) synthetisiert, um sie mit den isomeren Cyaninen 
aus Methyl-a- u. -/?-naphthothiazol zu vergleichen. I  wurde dargestellt naeh der Meth. 
von BOGERT u . B a r t l e t t  (C. 1932-1. 235), die verbessert wurde (s..Original). Durch 
Erhitzen mit OHr J u. etwas Hydrochinon 12 Stdn. auf 100° u. Extraktion des Bk.- 
Prod. m it Chlf. entstand das Methyljodid, C13HJ2JNS (II) (R =  CH3). Aus absol. A. 
gelbe Nadehi. Sintern bei 204° u. schm. boi 222—230° (Zers.). Bei Einw. von C2H5J  
auf I  24 Stdn. bei 100° wurden nur geringe Mengen des Athyljodids erhalten, erkannt 
durch tlberfiihrung in 3,3'-Didthylperinaphthothiazinocarbocyaninjodid (III) (R =  C2H5), 
hauptsachlich entstand — anschcinend durch Zers. des Athyljodids — das Hydro- 
jodid I I  (R =  H), C,2H ,0JNS, F. 259° (Zers.). Is t ident. mit der aus I  u. H J  erhaltenen 
Verbindung. Liefert mit wss. NH3 I. Das Methyljodid I I  gcht mit Athylorthoformiat 
in Pyridinlsg. (ygl. H a m e r , C. 192 8 .1. 703) iiber in dic 3,3'-Dimcthylverb. von III
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(R. =  CH3). Griine Nadeln, F . 221° (Zers.). Unlosl. in W., ziomlich losl. in Alkohol. 
Farbt Seide purpurrot. Aus Chlf. werden dunkelgriine, metali, gliinzende Nadeln der 
Zus. C2,H 2,JN 2S2-CHC13 vom F. 222° (Zers.) erhalten. Im  Vakuum bei 110—120° 
bestandig. Is t ohne sensibilisierendo Wrkg. u. hat ein oinfaches Absorptionsmaximum 
bei 5350 A. Die Verschiebung nach blau gegenuber don N-Methylcarbocyanincn des 
a- u. /?-Naphthothiazols mit dem Maximum bei 6000 A ist bemerkenswort, da das 
Methyljodid des Thiazins gelb, des Thiazols fast farblos ist. — Das Athyljodid I I  
(R =  C2H5) licB sich m it Athylorthoformiat nur in Ggw. von K-Aeetat u. Acetanhydrid 
umsotzen, wobei die 3,3'-Diathyherh. von I I I  (R =  C„H5) entsteht. Glanzendo, griine 
Nadeln, F . 243° (Zers.). Aus Chlf. kryst. die Verb. ć 2!,H25JN 2S2-CHCl3. Ahnelt dei' 
Methylverb. in der Seideanfarbung, im Absorptionsspektrum mit einom oinfaohen 
Maximum bei 5400 A u. dem Fehlen der sensibilisierenden Wirkung. Dio Carbocyaninc 
des Thiazols haben dagegen 2 Maxima, dio analogen N-Athylfarbstoffc des Naphtho- 
thiazols wirken kraftig sensibilisiorend. — 2-ji-Dimeihylaminoslyrylperinaphthometa-

s  A  ' A
i i  r n / \ r r a  111 C10H .< Q > C .C H :C H .C H :C < '> C 10h 6 '
I I  C10H8̂ C . C H 3 r - n + j -  N

R - N + J r  i{

s  r
IV c 10ir6< Q > c  ■ C II: CII • C6H(N(CH3)2 a Gl°H6\ f ^ c CH

R — N + J -

tliiazinmethyljodid, C22H2IJN 2S (IV) (R =  CH3), aus dem Methyljodid I I  11. p-Dimethyl- 
aminobenzaldehyd in sd. absol. A. oder Acetanhydrid. Wenig Piperidin yerhindert 
dio Reaktion. Purpurfarbene Nadeln, nach Umlosen aus Methanol vom F. 235° (Zers.). 
Losl. in Chlf. u. Aceton. Farbt Seide nicht an. Zeigt eino breite Absorptionsbando 
mit einfaehem, wenig abgegrenztem Maximum bei ungefahr 4700 A. W irkt schwach 
sensibilisiorend u. ist darin analogen D eriw . dos Thiazols unterlegen. Hydrojodid IV 
(R =  H), C21HlgJN 2S (im Original unrichtig), analog aus dem Hydrojodid II. Wird 
bei 243° dunkel u. schm. unter Zers. bei 250°. Absorptionsbando wie beim Methyl
jodid mit Maximum boi ungcfiihr 4500 A. — Methylchlorid yon I, C13II12CINS, aus 
dem Methyljodid I I  u. ubersehussigem AgCl in sd. Alkohol. Gelbe Nadoln, nach 
sehnellem Umlosen aus absol. A. vom F. 234—235° (Zers.). Hydroclilorid, C12H10C1NS 
(im Original unrichtig), analog aus dem Hydrojodid, F. 233—234° (Zers.). Das Methyl
chlorid liefert nach F is h e r  u. Ha m er (C. 1931-1. 1111) beim Erhitzen mit Acet
anhydrid auf 80° u. Zusatz yon Amylnitrit nicht den erwarteten Farbstoff, sondern 
eine Verb. CnH ,0N 2OS, der Vff. die Fwamnslruklur V (R =  CH3) zuschreiben. Aus 
absol. A. hellgelbe, metali, glanzende Nadeln, F. 236° (Zers.). Entspreohende Vcrb. 
am  dem Hydrochlorid, Ci2H8N2OS, F. 237—238° (Zers.). — Das Methyljodid I I  lieferte 
mit <x-Chlor-/?-anilmoacrylaldehydanilhydrochlorid nach B e a t t ie ,  H e ilb iio n  u. I rv in g  
(C. 1932 .1. 2047) anscheinend das erwartete 3,3'-J)imclhyl-12-chloroperinaphtkometa- 
iliiazinodkarbocyaninjodid, F . 221° (Zers.). Wenig losl. in Losungsmitteln, lieC sich 
daher nicht rein erhalten. Farbt Seide blau. I I  kondensierte nicht mit 2-Jodchinolin- 
methyljodid in alkoh. NaOH u. nicht mit p-Nitrosodimethylanilin in absol. A. m it u. 
ohne Piperidin. Auch dio Darst. eines Tricarbocyanins gelang nicht. (J. org. Chemistry
1. 236—44. Juli 1936. Now York, Columbia Uniy.) Bock.

Giunio Brato Crippa und Terenzio Verdi, Untersuchungen iiber Pinaflavole. 
Vff. haben einige Analoga des Pinaflavols [Jodathylat des a-(p-Dimethylamino)- 
styrylpyridins] dargestellt u. auf ihro Scnsibilisatorwrkg. auf dio photograph. P latte 
gepriift. Dio Verbb. wurden aus /?-Picolin u. a,a'-Lutidin nach dem Patent von 
Scnur.OFP (D. R. P. 394 744) dargestellt. Von der letzten Baso leiten sich 2 Typen
I u. II ab. Die photometr. Unters. hat gezeigt. daB die Jodmełhylate wirksamer sind 
ais die Jodałhylate, daB dic f!-Dim.dhylamiiioslyryldci'Wv. den Pinaflavolen des tt-Picolins 
iiberlegen sind u. daB dio Distyrylderiw. I I  die MonoslyrylvQrb\>. I  iibertreffen. — 
Die Schleierbldg. bleibt aus, wenn analysenreine Prapp. yorwendet u. bei der Herst. 
der Emulsionen weder NH3 noch organ. Basen gebraucht werden. Am hochwertigsten 
ist das a,oc'-Di-[(p-dimethyIamino)-styryl]-pyridinjodmethylat.
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^--N (C H j)i (CH,):N<^ CH H C - /  )>N(CH3)i
CH,— J  CII u  HC— —CH

N
E J  E  =  CHj oder C,Hi E  ,T

V o r s u c h o. Mit R enata Rossi. f}-(p-Dimethylamijio)-slyrylpyridinjodmethylat, 
Cł#ąJS rfJ , aus A. rotes krystallin. Pulver vom F. 247°. — fi-(p-Dimethylamino)-styryl- 
pyridmjodMhylat, Cł7H2lN2J, aus A. violettrotes mikrokrystallin. Pulver vom F. 249IJ. 
a ,a '-Dimethylpyridinjodmethylat, C8H12N J, Prismen vom F. 233°. — a-Methyl-a!-(p-di- 
metkylamino)-styrylpyridinjodmethylat, C16H31N2J , aus A. rotę Nadeln yom F. 231°. — 
a,aj ,Di-(p-dimełhylami7io)-styrylpyridinjodinethyl/it, C26H20N3 J, atfs Eisessig rote Prismen 
vom F. 253°. — ot,a.'-Dimethylpyridinjoddthylal (im Original irrtumlich ais a,cc'-Di- 
methylaminopyridin . . . bczoichnet), C9Hi4N J, aus A. Prismen yom F. 200°. — a-Methyl- 
a.'-(p-dimethylamino)-slyrylpyridinjodathyIat, 01TH21N2J, aus A. yiolotto Schuppen yom
F. 230°. — a.,tt.’-Di-(p-dimethylamino)-styrylpyridinjoddthylal, C27H32N3J, aus Eisessig 
Krystalle m it grunem Glanz vom F. 251°. (Ann. Chim. applicata 26 . 418—23. Sept. 
1936. Payia, Univ.) O hlb .

Andre Charriou und Suzanne Valette, Photographische Emulsionen fu r  emp- 
findliche Papiere. yerschied. Verff. zur Herst. empfindlicher AgCl/AgBr-, AgBr- u. 
AgBr/AgJ-Emulsionen fiir Papiero werden beschrieben u. miteinander yerglichen. 
Dio wichtigsten Einfliisso auf Empfindlichkeit, Gradation, Klarheit u. Haltbarkeit 
wahrend der Emulsionsherst. werden erwahnt. (Chim. et Ind. 36. 888—95. Nov. 
1936.) K u. Me y e r .

H ans Arens und John  Eggert, Ober eine Etnidsion zur Erzeugung von Direkl- 
d uplikalen. (Congr. int. Photogr. sci. appl. Pro ces - Ve r bau x, Rapports, Mem. 9. 135—39.
1936. — C. 1934 . I. 1433.) K u. M e y e r .

W alter Meidinger, Messung der Entwicklungsgeschwindigkeit im einzelncn Brom- 
silbcrkomcm. Inhaltlich ident. mit der C. 1935- II. 1301 ref. Arbeit. (Photographische 
Ind. 34 . 1305—10. 2/12. 1936. Berlin.) K u. M e y e r .

D. Moskwin, Erzielung von kornlosen Negaliren. Dies wird erreicht durch Aus-
bleichen des Ag-Bildes u. Uberfuhrung in ein Farbstoffbild in bokannter Weiso oder 
durch Herst. eines Duplikatnegatiyes auf Dichromatgelatino. (Sowjot-Photo [russ.: 
Ssowjetskoje Photo] 1936 . Nr. 5/6. 63.) R o l l .

W . A nderau, Rapidentwickler, Kleinbildentwickler und Feinkomentiuickler. Be- 
•spreehung u. Vergleich der yerschied. Entw.-Arten bzgl. ihrer Wrkg. auf yerschied.
Handelsemulsionen. (Fotogr. Rdsch. Mitt. 73. 404—06. Dez. 1936.) K u. M e y e r .

E rich  Stenger, Systemalische Untersuchung von Femkornenłwicklem. Unter 
Mitarb. von E. M utter. (Congr. in t Photogr. sci. appl. Proc&s-Verbaux, Rapports, 
M ćm . 9. 396—404.1936. — C. 1936 . I- 943.) K u. M e y e r .

— , Neues Rezept fu r  Feinkomenlwickler. Es werden 2 alkalifreie, sulfitreiche 
Hydrochinon- bzw. Metolentwiekler m it Aceton bzw. sek. Na-Phosphat in Abwandlung 
bekannter Vorscbriften angegeben. (Sowjet-Photo [russ.: Ssowjetskoje Photo] 1936- 
Nr. 5/6. 60.) R o l l .

Gerhard Ollendorff, Verzdgerer und Beschleuniger bei der R&luktion von Silher- 
salzen. (Congr. int. Photogr. sci. appl. Procós-Vcrbaux, Rapports, Mem. 9. 312—15.
1936. - -  C. 1936 . II. 736.) K u. M e y e r .

E. D epredurand, Yernunftiges Kopieren mil Bromsilberpapieren. Anleitung zur
Herst. von Kopien auf AgBr-Papieren nach sensitometr. Gesichtspunkten. (Buli. Soc. 
franę. Photogr. Cinćmatogr. [3] 2 3  (78). 205—10. Rev. franę. Photogr. Cinematogr.
18 . 6—8. Photo-Revue 4 9 . 20—22. 1936.) K u. M e y e r .

F. M arm et, Fersuche zur Systematik der Scliwefeltonung. Es werden Rezepte
fiir 12 yerschied. direkte u. indirekte Schwefeltonungen gegeben. (Fotogr. Rdsch. 
Mitt. 73 . 352—53. 369—70. Nov. 1936.) K u . Me y e r .

L. J .  Móker, Hypersensibilisierung von Dreifarbenraslerfilmen und Regenerierung 
nlter oder verschleierter Emulsionen. (Brit. J . Photogr. 83. 774—75. 790—91. 4/12.
1936. — C. 1937 . I. 1077.) K u. M e y e r .

L. D. M annes und L. Godowsky. Das Kodachroinererfahren fiir Amateur- 
kinemałographie — ein subtraktives Dreifarbenverfahren. (Congr. int. Photogr. sci. 
appl. Proces-Verbaux, Rapports, Mem. 9. 693— 95.1936. — C. 1 9 3 6 .1. 5023.) Ku. Mey.

H . M. Cartwright und E. L. Turner, Der Farbenlichtdruck. Im  Hinblick auf 
die mangelnden Kontrollmóglichkeiten beim Liehtdruckverf. wird dieser yom Vf. in
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seinen verscliicd. Stufen systemat. untersucht. Eino Arbeitsweise zur Erzielung gutor 
Dreifarbendrucke wird entwickelt. (Photograpliio J . 76 (N. S. 60). 558—72. Nov.
1936.) K u. Me y e r .

John W. Mc Farlane, Photographie im  polarisierten Licht mit Vencendung des 
Easlmanpolafilters. (Congr. int. Photogr. soi. appl. Proc6s-Verbaux, Rapports, Mem. 9. 
742—52. 1936. — C. 19 3 6 . I. 5024.) K u. M e y e r .

Manfred von Ardenne, Versuche und Messungen uber sicreoskopischc Projektion 
mil polarisiertem Licht. Nach Besprechung des Verf. fiir stereoskop. Projektion mit 
polarisiertem Licht werden die Eigg. von dichroit. Polarisationsfiltern im Hinblick 
auf ihrc Verwendung fiir Raumbildprojektion untersucht. Mit Hilfe einer angegebenen 
MeBeinrichtung werden dic Reflexionscharakteristiken bei n. u. polarisiertem Licht 
fur eine Anzahl bekannter Projektionsschirme gemessen. Es zeigt sich, daB entweder 
ein fiir Kinotheater n. Bauart ausreichender Streuwinkel oder eine ausreichend kleine 
Depolarisation gegeben ist. Erst durch die naher untersuchten Spiegelrasteroberflachen 
gelingt es, die beiden Bedingungen mitcinander zu vereinen. (Z. techn. Physik 17. 
332—37. 1936. Berlin.) K u. Me y e r .

Peter Wulff und Hans Ammann, Photochemisćhe Rcaklicm der Bichromate mit 
Formiaten. (Congr. int. Photogr. sci. appl. Proces-Verbaux, Rapports, Mem. 9. 441—50. 
1936. — C. 1936 . I. 4668.) Ku. M ey er .

Gaston Maillet, Ober Bichromate organischer Basen. (Congr. in t Photogr. sci. 
appl. Proces-Verbaux, Rapports, Mem. 9. 291— 93. 1936. —  C. 1 9 3 6 .1. 491.) Ku. Mey.

S. Boyle, Erklarung eines Begriffes. Der Begriff der Schurfo eines photograph. 
Bildea wird erlautert. (Brit. J . Photogr. 83. 705—06. 6/11. 1936.) K u. Me y e r .

A. van Kreveld, A u f das Additionsgesetz gegriindete Sensitometrie. (Congr. int. 
Photogr.’ sci. appl. Proces-Verbaux, Rapports, Mem. 9. 554—59. 1936. — C. 1936- I. 
2884.) Ku. M e y e r .

Loyd A. Jones und M. E. Russel, Der Schwellenwert der nutzliehen Oradalion 
ais Ausdruck der Empfindlichkeit. (Congr. int. Photogr. sci. appl. Proces-Verbaux, 
Rapports, Mćm. 9. 527—53. 1936. — C. 1936 . I. 1360.) Ku. M e y e r .

K. Kieser, Ober einen einfachen Schuarzungsmesser. Beschreibung eines App. 
zur Messung von Schwarzungen im reflektierten Licht, der aus dem Halbschatten- 
photometer OSTWALDs (Physikal. Farbenlehre, 1919) heraus entwickelt worden ist. 
(Photogr. Korresp. 72. 167—70. Dez. 1936. Beuel a. Rhein.) K u. Me y e r .

Nora M. Mohler und Delia Ann Taylor, Ein Photozelletireflezionsdensograph. 
Weiterbldg. des von B l a ir , H y l a N u . Me r e d it h  beschriebenen App. (vgl. C. 1933.
II. 2931) zur Messung von Schwarzungen von Aufsichtsbildern. (J . opt. Soc. America 26. 
386—87. Okt. 1936. Northampton, Mass., Smith College.) K u. Me y e r .

S. E. Sheppard, R. H. Lambert und G. Atkins, Eine Vonichtung zur halb- 
automatischen Entwicklung von Sensitometerstreifen. (Congr. int. Photogr. sci. appl. 
Procós-Verbaux, Rapports, Mem. 9. 622—27. 1936. — C. 1 9 3 6 . U . 2280.) K u. Me y e r .

A. van Kreveld, Ober eine neue Mefimethode zur Bestimmung der Kdmigkeit 
photographischer Emulsionen. (Congr. int. Photogr. sci. appl. Proces-Verbaux, Rapports, 
Mćm. 9. 263—68. 1936. — C. 19 3 6 . H. 572.) K u. M e y e r .

Leopold Lobel, Ober eine Priifmethode fiir Papiere, die zu Kontaktkopien im  
reflektierten Licht bestimmt sind. (Congr. int. Photogr. sci. appl. Proces-Verbaux, 
Rapports, Mśm. 9. 560—64. 1936. — C. 1936 . I. 1360.) K u. M e y e r .

S. W hiteley und o . V. Soane, Die Bestimmung der Silberhalogenide in photo- 
graphischen Materialien. Dio Ag-Salze werden yom llollfilm, AgBr-Papier u. a. mit 
etwa 0,2-n. KCN-Lsg. abgelóst, die Lsg. verd. u. m it 2—3 g Zn-Staub yersetzt. Dann 
kocht man 15 Min. lang, setzt 20 ccm Eisessig hinzu, vertreibt HCN durch Kochen u. 
filtriert. Das F iltrat wird m it Ag-Elektrode, gesatt. HgCl-Elektrode u. 3-n. N H ,N 0:J- 
Lsg. ais Briicke potentiometr. titriert. Besondere VorsichtsmaBregehi in Ggw. yon J '  
s. Original. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 167—68. 12/6. 1936. Weald- 
stone, Middlesex.) E c k s t e in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt, a. M., Indirektes Tonen von photo- 
graphischen Silberbildem, dad. gek., 1. daB man ais Tonungsbad Lsgg. von Se-Verbb. 
des CO(NH2)a oder dessen Abkómmlingen yerwendet. — Die CO(NH2)2-Se-Verbb. 
kóńnen zusammen mit anorgan. oder organ. Basen oder organ. Neutralsalzen oder



organ. Verbb., aucli unter Zusatz von Antioxydationsmitteln, verwendet werden. — 
Beispiel: Ein Ag-Bild auf AgBr-Papier, das ausgebleicbt ist, wird mit einer Lsg.,die 
0,5 g CSe(NH,)2, 2 g Na2S03, 40 ccm einer 10%ig- KBr-Lsg., 1 ccm einer 10%ig. 
NaOH, 50 ccm W. entbiilt, getont. (D. R. P. 637 778 KI. 57b vom 14/7. 1933, ausg. 
4/11. 1936.) Gr o t ę .

J. Houssiau, Briissel, Beschriften photographische.r Filme. Der Film wird mit 
einem Sensibilisator behandelt, wclcher gleichzeitig die Emulsion bei der Belichtung 
zum Gerinnen bringt u. mit dem red. Ag eine losl. Verb. eingebt. Der Film wird 
durcli eine Vorlage belichtet u. gewaschen. Dio Ag-Verb. wird an den belichteten 
Stcllen weggelost, so daB transparente Schriftzeichen ersclieinen. (Belg. P. 409145  
vom 25/4. 1935, ausg. 28/8. 1935.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Zweipack fiir Mehrfarben- 
;photogmphie. Zu dem F. P. 798743; O. 1936. II. 1666 ist nachzutragen, daB der Zwei
pack aus einem Linsenrasterfilm mit einer blaugrunempfindlichen Emulsion u. einem 
glatten Film mit rotempfindlicher Emulsion besteht. Die beiden Filme, dereń Emul- 
sionen feinkornig u. silberreich sind, liegen Schicht an Schicht ohne Zwischenfilter. 
(E. P. 454842 vom 5/1. 1935, ausg. 5/11. 1936.) Gr o t ę .

Bela Gaspar, Briissel, Herstellung von mehrfarbigen pliotographischen Bildern, 
insbesondere Tonfilmen. Das Materiał, auf das kopiert wird, entbiilt auBer den zwei 
oder drei versehieden farbenempfindlichen u. gefiirbten Bildschichten noch eine wcitere, 
z. B. schwarz gefiirbte Schicht, in die dio Tonaufzeichnung kopiert wird. Der Farb
stoff wird nachtraglich an den Ag-Stellen zerstórt. Die Tonaufzeichnung wird mit 
einem Licht solcher Farbę kopiert, fiir das die zusatzliche Schicht empfindlich (z. B. 
infrarot), die Bildschichten aber nicht empfindlich sind. (F. P. 804789 vom 26/3.
1936, ausg. 2/11. 1936.) Gr o t ę .

Tru Colour Film Ltd., Neuseeland, Herstellung photographisclier Mehrfarbenbilder. 
Das Ag-Bild eines Teilfarbenauszuges wird zunachst gebleicht, m it einem Beizmittel, 
wie Thiocarbamid, fiir eine Farbę aufnahmefiihig gemacht u. dann mit dem Farbmittel, 
gegebenenfalls in Verb. mit dem Beizmittel, getont, worauf das Bild auf eine Unterlage 
durch Druck iibertragen wird. Die Farbę wird in dieser Unterlage fixiert. Ein geeignetes 
Farbbad besteht z. B. aus 150 mg Patentblau L oder BL, 50—150 mg Thiocarbamid 
u. 170 ccm W. Die anderen Teilbilder werden ebenso hergestellt. (F. P. 804 015 vom 
12/12. 1935, ausg. 14/10. 1936. Neuseeland. Prior. 13/12. 1934.) Gr o t ę .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Alexander Jenny und Nikolai Budi- 
loff), Berlin, Herstellung roter Tonę auf Aluminium und seinen Legierungen durch Er- 
zeugung einer oxydischen Schicht. Einbettung lichtempfindlicher Ag-Verbb., ganze 
oder teilweise Umwandlung des erzeugten Ag-Bildes nach der Belichtung in ein Au- 
Bild u. anschlieBender Erhitzung auf bohere Tempp., dad. gek., daB die zu dem Farb- 
bereicli Schwarzbraun bis Violettrot gehorenden Tempp. fiir dio Erhitzung des Bildes 
einmalig durch Vers. festgelegt werden u. auf Grund dieser Farbton-Temp.-Skala der 
jeweils gcwiinschte Farbton durch den Grad der zweckmaBig kurzzeitigen Erhitzung 
erzeugt wird. (D. R. P. 637 848 KI. 57b vom 10/9. 1933, ausg. 5/11. 1936. Zus. zu
D. R. P. 619 450; C. 1936. I. 492.) Gr o t ę .

Philips Patentverwaltung G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Cornelis Johannes 
Dippel, Eindlioyen) bzw. N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Her
stellung einer hauptsdchlich aus Gelatine bestehemden durchsichligen A u f z e i c h n u n g s s c h i c h t  

zum Einschneiden von optisch wiederzugebenden Schwingungen, bes. Schallschwingungen, 
dad. gek., daB die Gelatine aus einer Lsg. erhalten wird, dereń pn-Wert kleiner ais 4 
oder gróBer ais 7 ist. Beispiel: 60 g gereinigte isoelektr. Gelatine wird in 800 ccm W. 
eingeweicht u. bei 45° aufgelost. Darni wird unter Schiitteln 10 ccm Turkischrotol 
zugegeben, die Lsg. filtriert, 35 ccm HC1 zugegeben u. die Lsg. ais diinner Film aut 
einen Trager, z. B. Celluloid, aufgegossen. Der pn-Wert dieser Lsg. ist 2—2,5; die 
Dicke der Schicht etwa 50 fi. (D. R. P. 638 843 KI. 42 g vom 10/1. 1934, ausg. 24/11.
1936. E. P. 435 515 vom  7/1. 1935, ausg. 17/10. 1935. D. Prior. 9/1. 1934.) R o e d e r .
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Henr i Schneeberger, Les procedes au charbon. Nouvelle bibliotheque photographique. Paris: 
Gauthier-Yillars. 1937. (156 S.) 25 fr.
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