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Geschichte der Chemie.
/P.-H. Brodersen, Peter Debye. Kurze, biograph. Angaben u. ausfiihrlichere Be- 
echung der wissenschaftlichen Leistungen anlaBlich der Verleihung des Nobel- 

reises fur Chemie. (Umschau Wiss. Techn. 40. 955—56. 29/11. 1936. Frankfurt a. M., 
Inst. f. physikal. Chemie.) Sk a l ik s .

— , Paul Krais z u seinem siebzigslen Oeburtstag. Die Arbeiten von K. sind behandelt. 
(Mschr. Text.-Ind. 51. 329—30. Dez. 1936.) SuVERN.

A. Beil, Zur Entwiclćlung der Echtheitsbestrebungen in der Textilindustric. 
Paul Krais zum siebzigsten Gebarlslag. Obcraicht iiber die Arbeit von K r a is  fiir die 
Deutsche Echtheitskommission. (Angew. Chem. 49. 905—06. 19/12. 1936.) Su v e r n .

— , Augustin Bistrzycki. Nachruf fur den am 5/9. 1936 yerstorbenen Organiker, 
yrelcher 40 Jahre an der Uniyersitat Freiburg (Schweiz) gewirkt hat. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 70 . Abt. A. 38. 6/1. 1937.) L in d e n b a u m .

J. Knop, Speklroskopisches Werk von Jaroslav Formanek. Lebenswerk des yer
storbenen tsohech. Forschers. (Chem. Obzor 11. 201—08. 241—44. 1936.) SCHONFELD.

Remigius Fresenius, Ludwig Freseniics. Nachruf u. Verzeichnis der wissen- 
schaftlichen Veróffentlichungen. (Z. analyt. Chem. 106. XI—XVII. 1936. Wies
baden':) ECKSTEIN.

A. Thau, Wilhelm Gluud | .  Nachruf. (Oel Kohle Erdoel Teer 12. 681. 15/8. 
1936.) W a l t h e r .

Max Hamburg, Eduard Jaloweiz f . Nachruf. (Brau- u. Malzind. 29 (36). 133 
bis 135. 1/12. 1936.) Sc h in d l e r .

A. J. Fersman, Zum Geddchtnis von A. P. Karpiński. Nachruf auf den im Alter 
yon 70 Jahren yerstorbenen russ. Geologen u. Geochemiker A. P. K a r p iń s k i . 
(Fortschr. Chem. [russ.: Uspechi Chimii] 5. 954—56. 1936.) K l e v e r .

Emilio Damour, Henry Le Chatelier und sein Werk auf dem Gebiele der Wdnne- 
It-Jtre und der technischen Heizung. Nachruf auf den yerstorbenen Forscher u. t)ber- 
blick iiber seine Arbeiten mit Bibliographie. (Chaleur et Ind. 17. 405—11. Okt. 
1936.) _ E .K . M u l l e r .

Rene Dubrisay, Henry Le Chatelier. Wiirdigung der Verdiensto des am 17. Sep- 
tember 1936 yerstorbenen Forschers H e n r y  L e  Ch a t e l ie r . (Documentat. sci. 5. 
261—66. Noy. 1936. Conservatoire National des Arts et Metiers, Chimie Generale.) W e i b .

— , Thomas Martin Lmory, C .B .E ., F. li. S (1874—1936). K u rze  W iird igung  
d e r  V erd ienste , d ie  sich  d e r k iirz lich  yersto rbene  P ro f. D r. Ma r t in  L o w r y  u m  die 
FARADAY-Gesellschaft erw orben h a t. (T rans. F a ra d ay  Soc. 3 2 .1 6 5 7 . D ez. 1936.) G o t t f r .

— , Lajos Ilosm y von Nagyilosva. Nachruf fiir den am 30/9. 1936 im 85. Lebens- 
jahr yerstorbenen ungar. Chemiker, welcher auf analyt. u. anorgan., ferner auf allgemein 
wissenschaftlichem u. yolkswirtschaftlichem Gebiet tatig gewesen ist. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 70. Abt. A. 38—39. 6/1.1937.) L in d e n b a u m .

P. Martell, Alfred Nobel zum 40. Todestag. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 31. 
397—99. Dez. 1936.) S c h l ó t z e r .

L. A. Orbeli, t>as schopferische Werk von I. P. Pawlow. (Natur [russ.: Priroda] 
25. 46—54. Jan. 1936.) K l e v e r .

J. A. Chaptal, Allgemeine Gesichtspunkle zur Bildung des Salpeters. Ober die 
Erńchtung kunsllicher NUrifizierungsanlagen. Auszug aus der engl. tlbersetzung eines 
Artikels aus Ann. Chim. 20 [1797] 308 iiber die chem. Grundlagen der Salpeterbldg. 
u. die Moglichkeiten der kiinstlichen Salpetergewmnung in Frankreich. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 55. 803—06. 16/10. 1936.) R . K . Mu l l e r .

Edmund O. von Lippmann, Ehemalige Zuckerraffination zu Frankfurt a. M. 
Gegen 1812 gab es schon in Frankfurt a. M. einigo kleine Raffinerien, die noch bis 1818 
gearbeitet haben. (Dtsch. Zuckerind. 61. 1084. 1086. 14/11. 1936.) Taegener.

XIX. 1. m
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Viktor Thiel, Zur Fruhgescliićhte der Papiererzeugung. II. (I. vgl. C. 1936. II. 
1670.) Schilderung deT Ausbreitung des Papiers in Europa von etwa 1100 n. Chr. 
bis zur Griindung der ersten deutsehen Papiermiihle in Niirnberg (1390). (Wbl. Papier- 
fabrikat. 67. 910—15. 5/12. 1936.) Friedem ann.

— , Stephan Romer, der Fabrilcant, und Johann Irinyi, der Ideeeur-Erfinder des 
gerauschlos enłflammenden Phosphorzundholzes ton Anno 1836. (Z. ges. SchieB-u. Spreng- 
stoffwes. 31. 333—37. 368—72. 408—10. Dez. 1936.) S ch lo tzer .

Wainmi Chikashige, Alchemy and other chemical achievementa of tlie ancient Orieni. The 
oivilization of Japan and China in early times as seen from the chemical point of view 
London: K. Paul. 1936. (102 S.) 8°. 3 s. 6 d.

Eduard Fischer, Die Naturforschende Gesellschait in Bem in den Jahren 1886—1936.
Gcd&chtnisschrift zum 150jahrigen Jubiliium. S.-A. aus den Mittejl. der Naturf. G&. 
Bern aus dem Jahre 1936 (Bem 1937). Bem: P. Haupt. 1936. (53 S.) 23,5 x 16 cm. 

W. L. HildburgU, Medieval Spanish enamels, and their relations to the origin and the develop- 
ment of coppcr Champlevć enamels of tho twelfth and thirteenth centuries. New York: 
Oxford. 1936. (160 S.) 4°. 6.50.

G. J. van Meurs, Begiuselcn der Bcheikunde. R o tte rd a m : Nijgh & Van Ditmar. 1937. 8°.
1. Algemene en anorganische scheikuude. 7. dr., herz. met medewcrking van

H. Ph. Baudet. (VIII, 341 S.) fl. 3.25; geb. fl. 3.75.
[rilSS.] Moissei Israilewitsch Radowski, Faraday. Moskau: Isd. Shum-gas. objedinenija 

1936. (176 S.) Kbl. 1.50.
John Read, Prclude to chemistry; an outline of alchemy, its literaturo and relationships.

New York: Macmillan. 1937. (351 S.) 8°. 5.—.
Karl Christoph Schmieder, Goldmachen (Geschichte der Alchymio [Auez.]). Wahre alchy- 

mistisehe Begebenheiten. Bearb. u. hrsg., mit e. Vorw. v. Aleatander Bernus. Heilbronn: 
Salzer. 1936. (105 S.) kl. 8° (=  Salzers Volksbiicher 20/21). M. 1.60.

Aus dem Leben der Universitat Breslau. Breslau: Kom in Komm. 1936. (364 S.) 16 BI. 
gr. 8°. M. 4.80.

Histoire genśralo de la mćdecine, de la pharmacie, de l’art dentaire et de l’art TŹtśrinaire. 
Ouvrage publić sous la direetion du Dr. Laignel-Lavastine, Bertrand Guegan. T. 1. 
Paris: Albin Michel. 1936. (683 S.) 300 fr.

G. Champetier, Die Trennung von Isoiopen. Zusammenfassendes Ref. iiber die 
yersehied. Methoden zur Trennung von isotopen Elementen. (Buli. Soc. chim. France 
[5] 3. 1701—27. Okt. 1936.) _ S a lz e r .

Josef Mattauch, Ein Doppdfokussierungsmassenspcktrograph und die. Massen von 
N ls und 0 1S. Nach einleitender Zusammenfassung der Theorie der Doppelfokussierang 
wird ein Massenspektrograph im einzelnen bcselirieben, der ais achromat. Linse fur 
alle Massen arbeitet. Es werden die Untcrschiede des Massendefekts der Dubletts, 
die die seltenen Isotope N15 u. O18 enthalten, bestimmt. Fiir das Dublett des At.- 
Gew. 15 (C12!^ 1 — N 15) iat diese Differenz 15,86 ±  0,05 u. fiir das Dublett des At.- 
Gew. 18 (O16! ! ,1 — O18) isfc diese Differenz 6,98 ±  0,10. Mit den ASTONschen Massen 
von C12 u. H 1 werden, auf O16 =  16 bezogen, folgende isotop. Gewichte erhalten: 

=  15,0040 ±  0,0008 u. O18 =  18,0037 ±  0,0007. (Physic. Rev. [2] 50- 617—23. 
1/10. 1936. Wien, Univ.) G. Sc h m id t .
*  S. H. Bertramund H. Mendel, Boetonasphalłundschwerer Wasserstoff (Deulerium). 
Vff. gelien aus von der Annahme, daB durch selektiye Entfemung des leiehteren 
H-Isotops im Laufe von Jahrhunderten in organ. Stoffen, wie Asphalt, cine An- 
reicherung des sehweren Isotops stattfinden muB. Die Hypothese wird an einem 
natiirlichen Asphalt (Boetonasphalt) in der Weise nachgepriift, daB die D. des daraus 
gewonnenen Verbrennungswassers mit Hilfe der Schwebemeth. (GlLFILLAN u. Po- 
LANYI, C. 1933. II. 3525) bestimmt wird. Es ergibt sich gegeniiber gen"’
W- ein Untersehied von 0,07° in der Schwebetemp., entsprechend einer v 
hoheren D. (Chem. Weekbl. 33. 687—89. 14/11. 1936. den Haag, Labor. d.
Research Centrale.) R. K. J

G. Champetier, Isotopische Untersućhung des Wassers. Kurze Bescbr 
iiblichen Methoden zur Best. des D-Geh. u. des Geh. an O18 im Wasser. (Di

A. Allgemeine nnd pliysikalisclie Chemie.

sci. 5. 193—98. Juli 1936.)

*) Schwerer Wasserstoff vgl. S. 2086, 2093, 2095, 2096, 2111, 2 1 1 2 ,/!  13, 2116, 
2118, 2125.
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Norris F. Hall und Thomas O. Jones, Eine erneute Bestimniung des Isolojjen- 
verMUnisses im Wasser. Seewasser wurde durch wiederholte Elektrolyso mit an- 
schlieBender Rekombination der entstehenden Gase von Deuterium befreit. Der 
dabei auftretende Verlust an O18 wurde durcli langeres Durchleiten von C03 duroli 
das W. wieder ersetzt. Die dann gefundene D.-Aufnahme betrug 16,5 y. Dasselbe 
Seewasser wurdo stufenweise etóktrolysiert u. der entstandene Wasserstoff mit Luft 
verbrannt,/Dcr 'OberschuB an O18 wurde ebenfalls mit C02 entfernt. Die D.-Abnahme 
betrug wiederum 16,5 y. Dureh refraktometr. Messungen konnte gezeigt werden, daB 
die gesa^te D.-Abnahme durch den Weggang des Deuteriums bedingt ist. Das aus 
diesenDaten gewonnene H/D-Verhaltnis im Seewasser ist 6400 ±  200. (J. Ainer. 
chem/ Soc. 58. 1915—19. 9/10. 1936. Madison, Wis., Univ., Depart. of Che- 
mis^y*) Sa l z e r .

/  W. Heinlen Hall und Herrick L. Johnston, Der Einflufi der Verbrennungs- 
Itdingungen auf die Dichte des aus Jlomhenwasserstoff und -sauerstoff gebildełm Wassers. 

/Verbrennt man Bombenwasserstoff u. -sauerstoff in einer Flamme, so ist das Ver- 
haltnis Wasserstoff/Sauerstoff ganz ohne Einfl. auf die isotop. Zus. des entstandenen 
Wassers. Findet die Verbrennung dagegen an einem Pt-Kontakt statt, so konnen 
dadurch D.-Anderungen von einigen y  auftreten. Ist Sauerstoff im UbersehuB, so 
kann die D. des entstandenen W. klein sein, was fur eine geringere Rk.-Gesehwindig- 
keit der Sauerstoffmoll., die schwere Isotope enthalten, sprieht. Ist Wasserstoff im 
UberscłniB vorhanden, so wird die D. des W. etwas hoher liegen. Dies scheint die Folgę 
eines unyollstiindigen Aust-ausches zwischen Dampf u. iiberschussigem Wasserstoff zu 
sein. Bis 300° scheint Pt einen Austausch zwischen Dampf u. mol. Sauerstoff nicht 
zu katalysieren. — Zieht man bei den fruher (C. 1935. II. 3351) angegebenen Daten 
den Wasserstoffaustausch in Betracht, so stimmen diese Ergebnisse mit denen von 
D o le  (C. 1936. II. 2077) uberein, daB namlich W. aus Wasserstoff u. atmosphar. 
Sauerstoff eine um etwa 6 y  hóhere D. zeigt ais W., das aus Wasserstoff u. Sauerstoff, 
der aus dom W. stammt, entstanden ist. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1920—22. 9/10. 
1936. Columbus, O., Univ., Chem. Labor.) S a lz e r .

H. F. Walton und J. H. Wolfenden, Der Temperaturkoef/izient der elektro- 
lytischen Trennung der Wasserstoff isotope. Die Trennungsfaktoren a. bei der clektrolyt. 
Trennung der Wasserstoffisotope werden bei 15 u. 98° in einer 0,5-n. HC1 in einem 
Fali mit Hg-Anode u. -Kathode, im anderen Fali mit Silberanode u. -katliode be- 
stimmt. Bei der Hg-Kathode wurde 0,5-n. KCI hinzugesetzt. Die naeh der Formel 
ln a =  A E /R  T  fiir 98° berechneten Trennungsfaktoren, 3,25 u. 2,95 bei H g, stimmen 
mit den experimentellen Werten, 2,3 u. 2,5, nicht uberein. Dieses anormale Verh. 
des Hg konnte nach dem von H o r iu t i  u. 0KAMOTO aufgestellten Mechanismus so 
gekliirt werden, daB hier beide Mechanismen, sowohl der katalyt. ais aueh der elektro- 
chem. Mechanismus auftreten u. zusammenwirken u. daB bei den hoheren Tempp. 
die relative Beteiligung der beiden Mechanismen nahezu gleich ist. Um dies zu priifen, 
sollto der katalyt. Mechanismus dureh Vergiftung des Elektrolyten mit einer kleinen 
Menge a-Naphthochinolin ausgeschaltet werden. Die Ergebnisse fiir Hg, 1,25 bei 15° 
u. 1,7 bei 98°, welche zufallig die bis jetzt erreichte niedrigste Trennung zeigen, scheinen 
mit dieser Hypothcse nicht in Einklang zu sein. (Naturę [London] 138. 468. 12/9- 
1936. Oxford, Balliol College and Trinity College Labor.) Sa l z e r .

Malcolm P. Applebey und Geoffrey Ogden, Die eleklrolyłische Geicinnung des 
Deuteriums und der Trennungsfaklor a. Wenn der theoret. berechnete Trennungs- 
faktor a (D-Konz. in der Gasphase/D-Konz. in der FI.) =  0,05—0,10 riehtig ist, so 
miiBten durch storende Effekte die esperimentellen Werte fiir a groBer sein ais die 
theoret. Werte. Ein solcher u. vielleicht der wichtigste derartige Effekt ist der Aus- 
tausch HOD +  H2 ^  H20  +  HD u. D20  +  H2 ^  HOD +  HD, D.,0 +  HD ^  
HOD -f Do. Diese Austauschrkk. verschlechtern den Wert fiir a. Es ist deshalb fiir 
die elektrolyt. Darst. von D20  wichtig, daB 1. das beniitzto Elektrodeumaterial ein 
sohleehter Katalysator fiir diese Austauschrkk. ist, 2. der entstandene Wasserstoff 
so rasch ais móglich yon der Elektrodenoberflache entfernt wird, 3- eine lokale Kon- 
zentrierung von D.,0 an der Elektrodenoberflache vermieden wird. Es werden 2 nach 
sol eh en Gesichtspunkten konstruierte Zellen beschrieben (Ni-Elektroden). Die kleinsten 
uamit erhaltenen Trennungsfaktoren sind a =  0,029. Dies wiirde dafiir sprechen, 
daB ea nicht riehtig ist, wenn bei der theoret. Bereehnung die Tunneleffekte vernaeh- 
lassigt werden. Vff. halten diesen SchluB naeh den bisher vorliegenden Ergebnissen 

noeh nieht ganz sicher, weil die aus den Esperimenten, bei sehr verd. Lsgg. be-
13i*
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rechneten a-Werte stark durch den bes. Wert beeinfluBt werden, den man fur die 
D-Konz. im Standardwasser annimmt. Es folgt eir.e Diskussion iiber den D-Geh! 
des gcwohnliehen W. n. die Metlioden zu seiner Bestimmung. Ais wahrscheinlichsteś 
Konz.-Verhaltnis fur Deuterium im Standardwasser sehen Vff. den Wcrfc 1/5500 an. 
(J. chem. Soo. [London] 1936. 163—68. Jan. Billingham-on-Tees.) Sa l z e r .

Kozo Hirota und Juro Horiuti, Die relatwe katalylische Aktimtat einiger Metalle 
fur die Austauschreaktion II f i  +  S D  =  UDO -f- II2. Die katalyt. Austausehrk. 
HD +  HjjO =  H2 +  HD wurde in Ggw. von Pt, Ni, Fe, Cu, Au, Ag u. Hg zwisckeń
0 u. 180° gemessen. Fur Pt yerlauft der Austausch bei 0° mit meBbarer Gesehwindirrkeit. 
fur Ni, Fe ist dies bei 100° u. fur Cu, Ag, Au bei 180° der Fali. Hg zeigte selbst bei 
180° keine katalyt. Aktmtat. Ordnet man die Metalle nacb ihrer katalyt. Y7rk". 
{Pt >  Ni >  Fe >  Cu >  Au >  Ag >  Hg), so gebt dieso Reihenfolge mchr oder wen>cr 
gut der Rcihenfolgc fiir die Rekombination der H-Atome (Pt >  Pd >  Fe >  Ag >  ć i)  
u. der t)berspannungsreihenfolge (Pt <  Fe <  Au <  Ag <  Ni <  Cu <  Hg) parallel. 
Die drei ersten sehr akt. Metalle sind tJbergangselementc. Pd ist ebenfalls katalyt. akt., 
sowohl fiir die Hydrierungs- ais aucli fur die Austausehrk. Die katalyt. Aktivita.t 
nimmt plotzlieh ab, wenn man im period. System zu der Gruppe Ib iibergeht, also 
von Ni zum Cu, von Pd nacb Ag u. von Pt nacb Au. Die katalyt. Aktivitat seheint 
ganz aufzuhóren, wenn man vom Au weiter zum Hg iibergeht. (Sci. Pap. Inst. pkysic. 
chem. Res. 30. 151—68. Okt. 1936. Tokyo, Inst. of Pliysical and Chemical Research 
Komagome, Hongo. [Orig.: engl.]) ' SALZEK.

Adalbert Farkas, Die thermische Rcaktion ztci.se/ien Deuterium. und Ammoniak. 
Die Kinetik der Austausehrk. zwischen NH3 u. Deuterium wurde im Temp.-Gebiet 
680—780°, bei Drucken von 10—400 mm Hg untcrsuoht. Das Fortsolireiten der Rk., 
die Abhiingigkeit der Geschwindigkeit vom Partialdruck u. von der Temp. u. die 
Absolutgeschwindigkeit kann befriedigend unter der Annahme gekliirt werden, daB 
der reaktionsbestimmende Sehritt die Rk. D +  NH3 =  NH2D +  H ist. Dieso Rk. 
verlauft 30—40-mal langsamer ais die Rk. H  +  D3 =  HD +  D. Die fiir die Rk. not- 
wendigen Atonie werden duroli therm. Dissoziation des Deuteriums gebildet. Die Rk. 
NH3 =  NH2 +  H ist dabei zu vernachlassigen. Die im Verhiiltnis zur Rk. von Wasser- 
stoff mit Deuterium niedere Rk.-Gesckwindigkeit der Douteriumatome mit Ammoniak 
ist der gróBeren Aktivierungsenergie (11 ±  1 kcal) fiir diese Rk. zuzuschreiben. Die 
Ergebnisse sind im Einklang mit friiheren Ergobnissen iiber den pliotochem. Austausch 
zwischen D u. NH3. (J. chem. Soc. [London] 1936. 26—35. Jan.) Sa l z e r .

F. T. Miles, R. W. Shearman und Alan W. C. Menzies, Oleichgewichte zwischen 
Salzsystemen und schwerem, 1 Yasser. Die Losliehkeit von KC1 ist in D20  bei 30° um 
7%> bei 100° um 3,6% u. bei 180° um l,5°/p kleiner ais in gewóhnlichem Wasser. CuSO,, •
5 D20  ist in D.,0 bei 10° um 12% weniger losl. ais CuSO.,-5 H20  in gewóhnlichem 
Wasser. Der Unterschied in der Losliehkeit geht in der Nahe Yon 96° auf 1,5% her- 
unter. Diese Temp. liegt nalio der t)bergangstemp. beider Salze in die Triaąuosalze. 
SrCl2-6 D20  geht bei 56,5° in das Dideuterat uber, wahiend SrCl2- 6 H20  bei 61,3° 
in das Dihydrat iibergeht. Die Loslichkeitskurve in Abhiir jigkeit von der Temp. liegt 
fiir das Hexadeutcrat bei niedereren Konzz. ais fiir das Lexahjrdrat, doch schneidet 
sie die Hexahydratkurve bei 10°. Die Losliehkeitskurve des Dideuterats schneidet 
die Hexahydratkurve bei 60° u. die Dihydratkurve boi 115°. (Naturę [London] 138. 
121. 18/7. 1936. Princeton, Univ.) S a l z e r .

O. Reitz, Saurekatalyse in leichłem und, schwerem■ Wasser. Die Bromierung des 
Acetons crfolgt, wenn sie in D20  durch D+-Ionen katalysiert wird, bei 25° etwa 1,8-mal 
schneller ais in H20  bei Ggw. von H+-Ionen. Es ist somit eine Rk.-Beschleunigung 
durch D20  zum erstenmal auch bei einer Rk. mit allg. Saurekatalyse gefunden worden, 
wahrend in den bisher untcrsuchten Fallen nur Rkk. mit spezif. Wasserstoffionen- 
katalyse in D20  schneller, solche mit allg. Saurekatalyse dagegen in D20  langsamer 
vcrliefen ais in H„0. (Naturwiss. 24. 814. 18/12. 1936. Leipzig, Univ., Physikal.-Cheniy 
Inst.) “ R e i t z . , '

L. Landau, Zur Theorie der Phasenumwandlungen. Im Gegensatz zu den Phaspft 
umwandlungen fl. —>- gasfórmig sind die Ubergange zwischen Fil. u. Krystallen bi l̂ier 
nur unvollkommen untersucht worden. Auf Grund mathemat. Uberlegungen kommt, 
Vf. zu dem SchluB, daB nur zwei Arten solcher Umwandlungspunkte cxistieren kónnep, 
die Phaseniibergangspunkte mit sprunghafter Anderung der Energie u. die C u r ie - 
Punkte mit sprunghafter Anderung der spezif. Warme. C U R IF-Punkte sind nur moglich, 
wenn die Symmetriegruppe der einen Modifikation eine Untergruppe der Symmetne-
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gruppe der anderen Modifikation ist. (Naturo [London] 138. 840—41. 14/11. 1936. 
Charków, Physikal.-Techn. Inst. der Ukrainę.) W e i b k e .

L. Reingold, Untersuchung iiber die chemischen Oleichgewichte in Ga.sphase. An- 
wendung zur Bestimmung der Temperatur technisdier Flammen aus Diagrammen mit 
unmittelbarcr Ablesung. Berichtigung von Angaben in der C. 1936. II. 2868 referierten 
Arbeit. (Ghalcur et Ind. 17. 396. Okt. 1936.) R. K, Mu l l e r .

D. Sfockdale, Einfache Zahlenbeziehungen in bindren eutektischen Mischungen. 
Vf. konnte kiirzlich (vgl. C. 1936. I. 1183) zeigen, daB die Zus. bin. eutekt. Gemische 
in metali- Systemcn łiaufig einfachen ganzzahligen Verha,ltnisscn fur die beteiligten 
Kompónenten entspricht. Die Aufstellung soloher Zahlenbeziehungen an nichtmetall. 
Systćm en wird dadurch erschwert, daB die Festlegung der Eutektika hier im allgemeinen 
mi/geringerer Genauigkeit erfolgte. Vf. fiihrt die Berechnung fur eine Keihe nitrat- 
Jilltiger bin. Systcme naeh den Unterss. von Ma d g in  (1932—1934) u. fur einige organ. 

Cysternę nacli MADGIN u . naoh PuSCHIN (1930) duroh. Wenngleich die Ergebnisse 
nicht zwingend sind, so scheinen doeh Anhaltspunkto dafiir vorhanden zu sein, daB 
auch in nichtmetall. Systemen ahnliche einfache numer. Beziehungen fur die Zuss. 
der Eutektika wie bei den Legierungen zu bestehen scheinen. (Trans. Faraday Soc. 32. 
1365—69. Sept. 1936. Cambridge, Univ., The Goldsmiths' Metallurgical Lab.) W e i b k e .

N. A. Tananajew, Zur Theorie Lp. Es wird eine allg. Formel abgeleitet, die 
die Berechnung der Ionenloslichlceit fiir einen bełiebigen in W. wenig lósl. Elektro- 
lyten ermoglicht. Befinden sich im wss. Medium gleichzeitig mehrere wenig losl. Elektro- 
lyte mit gleichnamigem łon, so setzen die weniger losl. Elektrolyte ihre Loslichkeit 
nach einer bestimmten GesetzmaBigkeit herab, die darin besteht, daB, wenn das gleich- 
namige łon geringer ais das lósl. łon von der Ordnung m (doppelt, dreifach usw.) ist, 
die Lóslichkeitsabnahme in der (m +  l)-Potenz yerlauft. (Chem. J. Ser. B. J. angew. 
Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 346—51.
1935. Kiew, Chem.-technolog. Inst.) K l e v e r .

N. A. Tananajew, Der Einflu/3 der Hydrólyse auf die Loslichkeit. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Unters. des Einfl. der Hydrólyse auf die Loslichkeit fiihrte zu der Einfiihrung 
eines bes. Ausdruckes ] / l / ( l  — <x}7 welcher ais Loslichkeitsfaktor bezeichnet wird, mit 
dem die Loslichkeit L t multipliziert werden muB, um die Loslichkeit eines hydrolysie- 
renden Stoffes zu ermitteln. Dadurch wird es moglich, die wahre GroBe fur die der 
Hydrólyse unterworfenen wenig losl. Elektrolyte u. zugleich den Hydrolysegrad, sowie 
auch den Loslichkeitsfaktor zu bereclinen. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: 
Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 352—55. 1935.) IvLEVER.

S. Krzyżaóski, Zur Kinetih der Silberausscheidung durch metallisclies Blei aus 
Siliernitratlósungen. Vf. untersucht die Geschwindigkeit der Ag-Ausscheidung durch 
metali. Pb aus AgN03-Losungen, Die Ausfuhrung der Verss. ist ausfuhrlich beschrieben. 
Der Einfl. der Anfangskonz. u. der Temp. wird festgestellt (Verss. bei 25 u. 35°). Dio 
Rk.-Ceschwindigkeit gehorcht nicht dem Gesetz von B o g u s k i , da dio Dicke der an 
der Pb-Platto adharierenden Schicht nicht konstant ist. Die in der Zeiteinheit pro 
Flacheneinheit ausgesehiedene Ag-Menge [X =  (x/t)/P] ist befriedigend konstant, 
trotz stetiger Abnahme der Ag-Konzentration. Die Rk. ist nullter Ordnung. Dieso 
GesetzmaBigkeit gilt fiir die Konz. Vs—Vi‘n- AgN03. Es wird aber die Ag-Fallung 
in gewisaem Sinne ais eine Diffusionsrk. gelten gelassen, da die GróBe der Temp.-Koeff. 
nicht sehr von den Temp.-Koeff.-Werten der Diffusion des angewandten Elektrolyten 
selbst abweicht. Charakterist. fiir die Rk. ist der Einfl. der AgN03-Anfangskonz. auf 
die Geschwindigkeit der Ag-Fallung. (Z. anorg. allg. Chem. 225. 151—61. 22/11. 1935. 
Poznań [Polen], Univ., Inst. f. phys. Chem, u. Inst. f. anorgan. Chem.) G a e d e .

G. Poppe, Piezomelrische TJntersuchungen. II. Neuere Versuche iiber die gegen- 
seitige Loslichkeit von Flussigkeiten. (I. vgl. T i .m m e e m a n n s , C. 1935. I. 3534.) Vf. 
bestimmt die Veriinderung der gegenseitigen Mischbarkeit fiir bin. Systeme aus 
einigen 30 organ. Fil. in Abhangigkeit von der Temp. u. dem auBeren Druck. Die Unters. 
gibt eine Bestatigung der friiher von T im m e r m a n n s  (vgl. 1. c.) an ahnlichen Systemen 
erhaltenen Ergebnisse. Wenn sich 2 Fil. unter Vol.-Verminderung mischen, so steigt 
die gegenseitige Loslichkeit durch die Erhohung des auBeren Druckes, bei einer Vol.- 
Yennehnmg wahrend des Mischens ■wird durch Druckerhóhung die Mischbarkeit 
veningert u. die krit. Temp. der maximalen Loslichkeit erhóht. Fiigt man zu einer 
Jlischung zweier Fil. eine dritte Komponentę, dereń Loslichkeit in den beiden Losungs- 
mittel sehr versehieden ist, so wird die Mischungslucke fiir die beiden Ausgangsbestand-
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teile in jeder Richtung verkleinert. Tritt bei der Zugabe der dritten Komponento 
eine physikal. Fiillung auf unter Bldg. zweier Scliicliten, so daB damit dio beiden 
Lósungsmittel ineinander unlosl. werden, so erhalt man dio Ersckeinung der „negativen 
Sattigung“. — Der Ersatz des gewohnliehen W. dureh schweres W. vergroBert be- 
merkenswerterweise den Bereicli der Mischungslucko in jeder Richtung. — Die 
Erscheinung der „negativen Sattigung" ist besonders ausgepragt in den Systemen 
Guajakol/Glyeerin u. W./cc-Pikolin u. wird an diesen Beispielen ausfiihrlich erortert. 
(Buli. Soc. chim. Belgiquo 44. 640—57. Dez. 1935. Briissel, Univ., Faculte des Sciences, 
Lab. de Cliimie Physiąue.) W e ib k e .

Thaddeus Peczalski, lieaJctionen zwisclien Metattcn und Salzcn. Cu reagitrt mit 
festem CdCl, so, daB sich (unterhalb voin F. des CdCl2) das Cu in dem Salz innerlmlb
1 Stde. lost, wobei sich das Salz rotlicli farbt. Oberhalb vom F. des CdCl2 lóst sich Cu 
sebr rascb in dem fl. Cd Cl, u. naeh dem Abkiiblen sind die Salzkrystalle mit einer 
diinnen Schicbt von metali. Cu, das mit Cd legiert ist, uberzogen. Die Rk.-Gleichung 
lautet: at Cu +  a2 CdCl2 ^  bx CuCl-f b2 CuÓL, +  b3 Cd. Die Rk. verlauft endo- 
therm. Im fl. CdCi2 ist die Loslichkeit fur Cd u. Cu groBer ais in festem CdCl2. Er- 
hitzt man Cu in sublimierenden Salzen (NiCl2, CdCl3), so diffundiert das Metali aus dem 
dissoziierenden Chlorid in das Cu. Erliitzt man Cu in MgCL bei 640° 24 Stdn. lang, 
so enthalt es 3 Atom-% Magnesium. (Physic. Rev. [2] 50. 785. 31/10. 1936. Posen, 
Polen, Univ.) S a l z e r .

M. W. Travers, Kinelik von Gasreaklionen: ein Versuch, łhermische Zersctzung 
utul Oxydationsprozesse zu verbinden. Vf. besprickt an Hand der Oxydation des Form- 
aldehyds u. der therm. Zers. des Acctaldebyds allgemein theoret. die ICinetik von 
Gasreaktionen. (Naturę [London] 138. 26—27. 4/7. 1936.) G o t t f r ie d .

Daniel Porret, Synthc.sc des Śchwcfehcassersląffs. An Hand einer Tabelle aus einer 
Arbeit von P r e u n e r  u . S c h u p p  (Z. physilc. Cllem. 68  [1910]. 129) -wird fur dereń 
TJnters.-Temp. (350°) gezeigt, daB die S2-IConz. im Sckwefeldampf, ausgedriickt in g 
oder in g-Atomen, nakezu proportional der Quadratwurzel aus der totalen Sekwefel- 
inenge ist. Daraus wird gescklossen, daB dio Rk.-Gesckwindigkeit bei der Syntk. des 
H 2S aus den Elementen durck die S2-Konz. bestimmt, ist. Es werden Messungen von 
BÓd e n s t e i n  (Z. pkysik. Ckem. 29 [1899]. 315) im Gebiet um 300° erweitert u. neue 
Messungen bei Tempp., bei denen dio S2-IConz. niebt mekr proportional der Quadrat- 
wurzel aus der Sckwefelmenge ist, ausgefiikrt. Hierzu zwei Arten: 1. Stat. Verf.: 
Rolircken aus Hartglas werden mit Sckwefelkrystallen u. Wasserstoff bekannten 
Druekes verschlossen bei 307° (Benzophenondampf) u. 343° (Antkracendampf) erkitzt, 
dann unter Jodlsg. geoffnet, diese mit Tkiosulfat titriert. Die ErgebnLsse werden naeh 
der Geschwindigkeitsformel berechnet u. zeigen, daB die Rk.-Gesehwindigkeit der 
Wasserstoffkonz. u. der Quadratwurzel aus der Sekwefelkonz. proportional ist, auch 
bei groBer Wasserstoffkonzentration. 2. Dynam. Verf.: Das Gasgemisck Wasserstoff 
(mekrfaek gereinigt), Schwefel und Stiekstoff (sauerstoffrei) durchflieBt ein GefaB bei 
450 oder 500° u. wird durch Kalilauge gefuhrt, die dann in jodhaltige iiberschussige 
Essigsaure gegossen wird. Zuriicktitrieren des Jods mit Thiosulfatlosung. Aus den 
Mengen Wasserstoff, Stiekstoff, Schwefel u. Sckwefelwasscrstoff Berechnung der 
Konstanten der Geschwindigkeitsformeln, Umrechnung auf gemeinsame Einheiten 
S2, Mol/l u. Sekunden. Dio Aktiviorungswarme wird zu 17 700—15 200 cal, der Temp.- 
Koeff. far 307—343° zu 1,24—1,14 gefunden, fur dio Rk. S„ +  H„ zu 52 000 cal u.
1,67. Bei Berucksichtigung von StoBzahl x  ster. Faktor kommt Vf. zu der Auffassung, 
daB die Rk. wahrscheinlick keine n. bimol. Gasrk. ist; er nimmt an, daB bei steigen- 
der Temp. eine an der Wand bei 450° beginnende Rk. in eine sich yerzweigende Kette 
auslauft. Eine genaue Erklarung ist vorerst nicht moglich. (Helv. chim. Acta 19. 
6S0—94. 1/7. 1936. St. Aubin, Neuchatel.) H. R. S c h u l z .

H. W. Melville, Bemerkung zur Quaiitenausbeułe des phołosensibilisierten Zerfalls 
ron Wasser und Ammoniak. Bei der Unters. von Rkk. von photochem, durch Hg- 
Sensibilisation erzeugten H-Atomen sind Komplikationen durch Teilnahme der li£- 
Atome an der Rk. moglich. So ist bei Austauschrkk. zwisehen D u. Hydriden Aus- 
tausch moglich durch prim. Dissoziation der Hydride u. nachfolgende Rekombiuation 
mit D-Atomen. Um den masimalen Betrag dieses Austauschs zu ermitteln, infBt Vf- 
die Quantenausbeuten des Zerfalls von H20 , D20  u. NH3. Fiir W. ergeben die Verss., 
daB die Quantenausbeute des Zerfalls wesentlich kleiner ist ais die des Austauschs,

*) Vgl. S. 2094.
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womit erwiesen ist, daB dor Austausch nicht nennenswert durch prim. Dissoziation 
u. nachfolgende Vereinigung eintritt. Im Falle des Ammoniaks ist auf anderem Wege 
bereits erwiesen (vgl. C. 1937 .1. 1880), daB der Austausch oberhalb 300° sich nach einem 
Kcttcnmechanismus vollzieht. Die in vorliegender Arbeifc ausgefiihrten Verss. mit 
KH3 w u rd e n  deshalb nur zum Zwecke der Priifung einer friihcr vom Yf. entwickelten 
Theorie des Ammoniakzerfalls durchgefiihrt (C. 1936. II. 4085). Die Vers.-Ergebnisse 
werden durch die dort entwickelte Formel wiedergegeben. (Proc. Roy. Soc. [London]. 
Ser. A 157. 621—24. 2/12. 1936.) S c h e n k .

Earl Olson und V. W. Meloche, Die Oxydation von Selen in der Olimmentladung.
II. Eine, Unłersuchung der Variabeln und eine weiłere Charakterisierung der Produkte. 
(I. vA- C. 1934. II. 3585.) Uber die Vers.-Anordnung vgl. 1. c. Die erhaltenen Prodd. 
wujuen auf chem. Wege u. mittels Róntgenstrahlen analysiert. Die Menge des in der 
Cymimentladung gebildeten Se02 u. Se03 wurde in Abhangigkeit vom 0 2-Druck (0,5 
Jds 2,5 mm Hg), von der Form der Entladungsrohre, von der GroBe der Elektroden-

/oberflaehe, von der Elektrodenentfemung, von der Entfemung des Se von den Elek- 
troden (vgl. 1. c.) u. von der Entladungsstromstarke (32—44 mA) untersueht. tłber 
die tabellar. u. graph. dargestellten Ergebnisse s. das Original. Bzgl. des Rk.-Mechanis- 
mus wurde gefunden, daB die Rk. im negativen Glimmlicht eingeleitet wird u. beim 
Niedersehlagen der Prodd. an der (mit fl. Luft) gekiihlten GefaBwand zu Ende lauft. 
(J. Amer. ehem. Soc. 58. 2511—14. Dez. 1936. Madison, Univ. of Wisconsin, Dep. 
of Chemistry.) FUCHS.

Earl Olson und V. W. Meloche, Die Oxydation von Selen in der Glimmentladung.
III. Streifenfoi-mige Niedersclilage und der mogliche Mechanisnms. (II. vgl. vorst. Ref.)
Bci den 1. c. beschriebenen Verss. wurden bei passender Elektrodenanordnung (scheiben- 
formige Elektroden) streifenfórmige Ndd. erhalten: In der Nahe der Kathode setzt 
sich elementares schwarzes Se ab, dann folgt ein Gemisch aus SeO, u. Se03, dann 
clementares rotes Se u. schlieBlich wieder ein Oxydgemisch, jedoch anderer Zus. wie 
vorher. Da die Se-Abscheidung nur in den leuchtenden Zoncn der Entladung erfolgt, 
die Oxydabscheidung jedoch in den nichtleuehtenden Zonen, nehmen Vff. folgenden 
Rk.-Mechanismus an: Das Se wird in den leuchtenden Zonen aktiyiert (wohl Bldg. 
positiver Ionen) u. Iagert in den dunklen Zonen Sauerstoff an; gelangt dieses Anlagerungs- 
prod. wieder in eine leuchtende Zone, so findet Aufspaltung statt. Hiermit stehen noch 
folgende Ergebnisse im Einklang: Bei Verwendung von stabfórmigen Elektroden bildet 
sich in der Nahe der Elektroden SeOs, u. zwar ist die Ausbeute spcziell bei Anwendung 
von Gleichstrom an der Kathode gróBer ais an der Anodę; die Se03-Ausbeute ist femer 
bei stromendem 0„ gróBer ais bei ruhendem; bei Erhóhung der Stromstarke wird die 
Se02-Ausbeute geringer, die Se03-Ausbeute hoher; die Oxydbldg. ist um so hóher, 
je tiefer die Temp. der Gefafiwand ist. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 2514—16. Dez. 1936. 
Madison, Univ. of Wisconsin, Dep. of Chemistry.) F u c h s .

G. Bryce, Die Dissoziation von Wasserstoff an Wolfram. Vf. untersueht ąuanti- 
tativ den Zerfall von H2 an W, vor allem die Anzahl der pro Sek. u. qcm gliihender 
W-Flache erzeugten Atonie. Es wird dafiir gesorgt, daB wirklich alle entstehenden 
Atome adsorbiert werden, bevor sie sich zu Moll. rekombinieren, u. zwar durch Hcrst. 
einer hinreichend starken Schicht von Molybdanoxyd auf der Iimenwand des Glas- 
kolbens. Es ist bekannt, daB atomarer H mit Molybdanoxyd quantitativ reagiert. 
Die Meth. wird vom Vf. zunachst gepriift u. ihre Zuverliissigkeit erwiesen. Die Druck- 
abnahme in der Kammer beim Gluhen des W-Drahtes kann somit ais MaB fur die Zahl 
der adsorbierten Atome u. damit auch der am W dissoziierten Molekule gelten. Vf. 
kann zeigen, daB die Zahl der erzeugten Atome n gróBer ist, ais fruher bestimmt u. 
daB sie proportional mit ] /p  zunimmt. Die genaue Formel ist: 

n =  7,1-10"-1 ]/^ -e-«200/ji T 
wo p  der Druck in mm Hg, T  die zentrale Drahttemp. ist u. R  =  1,985 cal/Grad. 
(ftoc. Cambridge philos. Soc. 32. 648—52. 1936.) R e u s s e .

J. K. Roberts und G. Bryce, Der Mechanismus der Bildung von atomarem Wasser- 
stojf an heipem Wolfram. Im AnschluB an die in der yorhergehenden Arbeit gewonnenen 
experimentellen Erkenntnisse erortem die Vff. die Frage nach den Elementarprozessen, 
die an einem heiBen W-Draht in Wasserstoffatmosphare vor sich gehen. Auf Grund 
friiherer Ableitungen (R o b e r t s , C. 1936. II. 2110) gibt es zwei Moglichkeiten, die 
zu dem esperimentell gefundenen Resultat n ~  ]/-p fiihren. Entweder handelt es sich 
um Yerdampfung von Atomen aus einer sehr diinnen adsorbierten Schicht (6 1)
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oder aber um einen Vorgang, in dem dic Wasserstoffmoll. mit schweren Wolfram- 
atomen zusammenstoBen, wobei Zerfall in Atome erfolgt, dereń eines jeweils verdampft, 
wahrend das andere adsorbiert wird. Vff. zeigen, daB beide Falle die Proportionalitat 
von n (Zahl der pro Sek. u. qcm gliihender Wolframflache erzeugten W-Atome) mit Y p  
ergeben, so daB zwischen beiden Moglichkeiten auf Grund der experimentellen Tat- 
sachen nicht entschieden werden kann. (Proc. Cambridge philos. Soc. 32. 653—56. 
1936.) R e u s s e .

Alexander Bork und A. A. Balandin, Katalysatorenvergiftunęj vom SiandpunH 
der Spezifitat aktiver Zentren. Mitt. I. U ber die relativen Venueilzeiten der Athylalkohol- 
und der AcełaldeJiydmolekiile auf Kupfer. Ea w'urde die Kinetik der kataljt. De- 
hydrierung von A. auf C u untersucht u. der Einfl. des entstehenden Acetalcnhyds 
ermittelt. Eine besondere Meth. wurde ausgearbeitet. Es gilt die Gleichung 
d m/d t =  K  [(M  — m)/N]. Die Geschwindigkeit eine® katalyt. Rk. kann ais Indicator 
fur die Adsorbicrbarkeit (Giftwrkg.) yerschied. Moll. dienen, vorausgesetzt die Giiltig- 
keit der LANGMUIRschen Adsorptionsisotherme. — Gegen 100 Verss. wurden dureh- 
geftihrt, unter yerschied. Bedingungen, aueh bei yerschied. Drucken. Zuletzt wurden 
die Ergebnisse mit denen von W. G. P a l m e r  u. F. H. C o n s t a b l e  (1920—25) er- 
haltenen yerglichen. Der Hauptunterschied liegt in der Rk.-Ordnung. Sie erhielten 
nullte Ordnung, wahrend Vff. die durch erwahnte Gleichung auagedriickte Ordnung 
fests tell ten. Aueh waren die Cu-Katalysatoren in beiden Fallen nicht auf gleiche Art 
hergestellt, so daB diese andere Eigg. besitzen muBten. P a l m e r  u . C o n s t a b l e  fanden 
daher die Aktivierungsenergie zu etwa 22 000 cal/Moi, wahrend Vff. 12 800 cal/Moi 
erhielten. (Z. physik. Chem. Abt. B 33 . 54—72. Juni 1936. Moskau, Staatsuniv., 
Abt. f. organ. Katalyse des jSt. D. ZELINSKI-Labor.) M. K. HOFFMANN.

Alexander Bork und A. A. Balandin, Katalysatorenvergiftuntj vom Standpunld 
der Spezifitat aktiver Zentren. Mitt. II. Ober die Abhandigkei-t der relativen Verweil- 
zeiten der Molekule des Athylalkohols und des AcetaldeJiyds von der Temperatur und die 
wahre Aktivierungsenergie der AHiylalkohóldehydrierung auf Kupfer. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Die Aktivierungsenergie wurde durch Messungen bei 25 yerschied. Tempp. aus 27 Verss. 
bestimmt. Zur Verwendung kamen Katalysatoren, die nach ein u. derselben Meth., 
jedoch zu yerschied. Zeit hergestellt waren. Benutzt wurden Schiehtlangen von 25,
4, 3,5, 1 u. 0,3 cm. Sowohl mit wasserhaltigem A. von 93,9% als aueh mit absol. A. 
von 99,8% wurde ein und dieselbe Aktiyierungsenergie Q — 12 800 cal/Moi erhalten. 
(Z. physik. Chem. Abt. B 33 . 73—82. Juni 1936.) M. K. H o f f m a n n .

Alexander Bork und A. A. Balandin, Katalysatorenuergiftung vom JStandjmnkt 
der Spezifitat akther Zentren. III. Vber die retotiven Vemeilzeiten der n-Propylalkohol- 
und der Propionaldehydmolekule und die wahre Aktimerungsenergie der n-Propylalkohol- 
dehydrierung auf Kupfer. (II. ygl. vorst. Ref.) Nach der friiher beschriebenen Meth. 
u. mit derselben App. wird die Kinetik der Dehydrierung von n-Propylalkohol an Cu 
u. der Einfl. des Rk.-Prod. (Propionaldehyd) untersucht. Messungen mit yerschied. 
Gemisclien aus Alkohol u. Aldehyd bei einer Vers.-Temp. von 251,7° an einer Kata- 
lysatorschicht yon 1 cm zeigen, daB die Dehydrierungsgeschwindigkeit hier wie im 
friiher untersuehten Falle des C2HS0H  der Gleichung d m/d t =  kx(M  — m)/N gehorcht, 
in der keine Adsorptionskoeff. auftreten (wegen der Bedeutung der hierin entlialtcnen 
GroBen ygl. die friihere Arbeit); hierbei wird kx aus der Bezieliung k1t—k=N m /{M —jm/2) 
berechnet. Die Vers.-Temp. ist etwas niedriger ais friiher, um die Giftwrkg. des Aldehyds 
moglichst herabzusetzen; jedoch erweist sich diese MaBnahme ais belanglos, da gezeigt 
wird, daB die Verweilzeiten der Moll. des Alkohols u. des Aldehyds an der Cu-Ober- 
flache im Temp.-Gebiet yon 229 u. 267° einander gleich u. von der Temp. unabhangig 
sind. Wenn die Zus. der Gemische in Mol.-% gegen die entsprechende Geschwindigkeit 
der H2-Entw. aufgetragen wird, dann ergibt sieh ebenso wie im Falle der C2H5OH-/ 
CH3CHO-Gemische eine Gerade, so daB nach friiheren t)berlegungen die Adsorptioii>'- 
koeff. des Propylalkohols u. Propionaldehyds einander gleich sein miissen, wahi^ńd 
der Adsorptionskoeff. des H, nahezu gleich 0 sein muB. Durch graph. Auftragunp^on 
logi; (Geschwindigkeitskonstonte) gegen 1/2’ auf Grund yon Messungen mit 9S^°/qiS- 
Propylalkohol u. 99,8°/oig- Athylalkohol bei yerschied. Tempp. ergibt sich f#1- beide 
Alkohole dieselbe Aktiyierungsenergie von Q =  12 200 cal/Mol, im Eink^n” niit 
dem fruheren Ergebnis. Femer zeigt sich die Gegenrk. aueh im Falle Xcs Propyl
alkohols nur von geringem Einfl. auf die Aktiyierungsenergie. Aueh di<y Adsorptiotis- 
warmen des Propylalkohols u. Aldehj’ds erweisen sieh in jenem Temp.-Gebiete ais gleich
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groB. Die friiher gefundene Beziehung zwischen dem Koeff. k0 vor der e-Funktion in 
der Gleichung von ARRHENIUS u . der Aktivierungsenergie: ]n k0 =  a Q +  6 wird au 
einem fur dauernd vcrgifteten Katalysator erneut bestiitigt. Hieraus folgt abermals, 
dafl k0 tatsachlich die GróBe der akt. Katalysatoroberflache enthalt. Jedoch nimmt 
log lc0 wahrend mehrerer Verss. an demselben Katalysator stark ab, wahrend der Wert 
von l/a  =  Q 10_3/log k0 dabej merklich ansteigt. Dies spricht fiir eine Abnahme 
von k0 bei Vcrminderung der akt. Oberflaehc. (Z. physik. Chem. Abt. B. 33. 435—42. 
Okt. 1936/ Moskau, Staatsuniv., Zelinsky-Labor. f. organ. Chemie.) Z e i s e .

Aleiander Bork, Katalysalorenvergiftvng vom Standpunkt der Spezifitat aktiver 
Zentren/  IV. Ober die Orientierung der Molekule der Ausgcmgsstoffe und der Jteaktions- 
produfe zur Katalysatoroberflache bei Dehydrierungskatalysen und analogen kaialylischen 
ReaUionen. (III. vgl. vorst. Ref.) Die in den vorangegangenen Arbeiten empir. gefun- 
(Jepcn Beziehungen werden allgemein theoret. abgeleitet. Ala Ausgangsgleichung dient 
d/ć von Langm uir angegebene. Adsorptionsbeziehung fur eine einzige Molekelart, 
Za die Zahl der adsorbierten Moll. ais MaB fiir die Geschwindigkeit der katalyt. 
Dehydrierung angesehen wird, wobei der Gasdruek ais hinreiehend groB vorausgesetzt 
ist. Die Aktivierungsenergien, die sieh aus den ln /„•-Werten ergeben, wenn letztere 
naeh der Beziehung k =  Al tn/(M — m/2) berechnet werden, sind wahre Aktivierungs- 
energien. Handelt es sieh um 2 homologe Substanzen, welohe dieselbe Dehydrierungs- 
gesehwindigkeit ergeben, dann miissen nach den theorot. Beziehungen auch die Ge- 
sehwindigkeitskoeff. u. Aktivierungsenergien gleieh groB sein, sowie die Adsorptioiis- 
koeff. des 2. Ausgangsstoffes u. seines Dehydrierungsprod. einander gleieh werden, 
wenn dies fur den 1. Ausgangsstoff der Fali ist. Die theoret. Folgerungen werden an 
Hand der fruhcrcn Messungen u. der experimentellen Ergebnisse ahnlicher Unterss. 
anderer Autoren diskutiert u. bestatigt. Fiir eine Reiho yerschied. Dehydrierungsrkk. 
berechnet Vf. tatsachlich dieselbe Aktnrierungsenergie. Aus der Diskussion ergeben 
sieh Folgerungen hinsichtlich der Orientierung der an der Katalysatoroberflache 
adsorbierten organ. Moll. SchlieBlich werden die betrachteten Beziehungen ver- 
mutungsweise auch auf andere ais katalyt. Dehydrierungsrkk. ais anwendbar 
angenommen; die mogliehe experimentelle Best. der erforderlichen Daten im allgemeinen 
Fali analoger Rkk. wird angedeutet. (Z. physik. Chem. Abt. B. 33. 443—58. Okt. 1936. 
Moskau, Chem.-technolog. Inst. u. Zelinsky-Labor. f. organ. Chem. d. Staatsuniw) Z e i s e .

Andrś Fortier, Die Viscositdtsbestimmung von Gasen und die Sutherlandsche 
Konstantę. Die bisherigen Viscositatsmessungen {rj auf 2°/00, T  auf 0,1° genau) liefem 
fiir d ie  SuTHERLANDsche Konstantę C nur eine Genauigkeit von 7—12% je  nach 
betrachtetem Bereich. Mit der C. 1936. I. 4765 referierten Meth. wird daher die Zahig- 
keit von Luft zwischen —180 u. +20° mit einer Genauigkeit von 0,5°/oo bestimmt u. 
nachstehende Werte fur C erhalten. C =  115 bzw. 120 bzw. 104; fiir die Temp.-Bereiche: 
—180 bis —80°, —80 bis —20°, —20 bis +20°. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 203. 
711—12. 19/10. 1936.) H u t h .

L. Bergmann, Ncuerc Probleme auf dcm Gebiet des Ultrasclialls. (Vgl. C. 1937. 
I. 511.) Zusammenfassende Darstellung. 1. Erzeugung yon Ultraschallwellen (Magneto- 
striktion, Piezoquarz); 2. MeBverf. im Ultraschallgebiet: Interferometcr von PlERCE 
fiir Geschwindigkeits- u. Absorptionsmessungen in FIL; Verwendung der Lichtbeugung 
zur Sichtbarmachung von Ultraschallwellen u. zur Messung der Schallgeschwindigkeit 
u. Absorption in fl. u. festen Kórpern; Schlierenmeth. fiir Unterss. an Gasen u. Ver- 
besserung dieser Meth. durch den Vf. durch Verwendung eines rotierenden Spiegels;
3. Geschwindigkeitsmessungen in Fil. u. Gasen: Anwendung zur Best. der spezif. 
Warmen, Dispersionsmessungen an Gasen zur Erforschung intramol. Vorgange; 4. Best. 
der elast. Konstanten eines festen Kórpers (vgl. 1. c. u. C. 1937. I. 512, L u d l o f f ) ;
5. Materialpriifung (MUHLHAUSER, SOKOLOFF); 6. kolloidchem. Wirkungen (Emulsionen 
Pl./Metall, Anwendung auf photograph. Emulsionen); 7. Entgasung von Fil.; 8. chem. 
Wirkungen (Oxydationsvorgange); 9. biol. Wirkungen. — „Zusammenfassend laBt 
8‘ch jedenfalls sagen, daB der Ultrasehall in den letzten Jahren zu seinem sehr wert- 
yollen Hilfsmittel auf dem Gebiete der Physik, Chemie u. Technik geworden ist, mit 
dem es mógł ich ist, eine Reihe von sehr interessanten Problemen erfolgreich zu be- 
arbeiten.“ (Z. techn. Physik 17. 512—18. 1936. Breslau, Univ., Physik. Inst.) Fuchs.

S. Parthasarathy, Die Beugung von Licht an Ultraschallwellen: Untersuchung der 
Polorisation. (Vgl. C. 1936. II. 4186.) Die durch Beugung von Hg-Licht (Wellen- 
"^Senbereich von 3600—5800 A.) an Ultraschallwellen (Frequenzen 7164 u. 
“0 000 kHz) in m-Xylol auftretenden Spektrallinien verschied. Ordnung werden unter
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Verwendung eines Doppelprismas fiir senkrechten u. schiefen Einfall des Liohfces auf 
die Schallwellenfront auf ihrcn Polarisationszustand untersueht. In keinem Falie 
konnte eine Polarisation festgestellt werden. (Current Soi. 5. 243. Nov. 1936. Bangalore, 
Indian Inst. of Science.) F u o h s .

H. Ludloff, tlber Ultraschalloberfluchenwdlcn und ihren optisclien Nachweis. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1937. I. 512 ref. Arbeit. Dariiber hinaus wird nock kurz 
auf die Intensitiit der auftretenden Interferenzkreise eingegangen. Dieso Intensitat 
hangt yon der Anregungsstiirke der die Interferenzpunkte erzeugenden elast. Wellen 
ab. Dor Vgl. mit dem Experiment fuhrt zu einem Gleichvcrteilungssatz der Energie 
auf die Ultraschallwellen. (Z. techn. Physik 17. 518—22. 1936. Breslau.) I t;chs.

E. Dutreuilh, Problemes de physique et dc chimie, a l’usage des candidats au brevet eUmen- 
tairo. Paris: Librairie l’Ecole. 1937. (96 S.) 16°. 4 fr.

G. Powieś, Łecturc esperiments in chemistry. London: Bell. 1937. (080 S.) 16 s.
Sidney J. French, The drama of chemistry; how man deals wifch atoins. (Highlights of modem 

knowledge.) New York: University Soc. 1937. (176 S.) 8°. 1.—.
Clifford M. Jones, Chemical calculations. London: Murray. 1937. (95 S.) I b. 9 d.
Karl Lothar Wolf und Hans-Georg Trieschmann, Praktische Einfuhrung in die physikalische 

Chemie. T. 1. Braunschweig: Yieweg. 1937. 8°.
1. Molekule u. Krafte. (VIII, 114 S.) M. 4.80.

A,. Aufbau der Materie.
W. A. Fock, Die einfachsten Anwendungen der Quanle.mneclianik und die Grenzen 

ihrer Anwendung. Bespreehung der Anwendung der Quantenmechanik zur Be- 
reehnung des Wasserstoffatoms. (Natur [russ.: Priroda] 25. Nr. 5. 48—57. Mai 
1936.) K l e v e r .

V. D. Majumdar und M. B. Vajifdar, Viscositat der Luft und Elektronenladung. 
Bei der Nebeltropfchenmethode von M il l ik a n  geht bekanntlich in die Beat. der 
Elementarladung der Viscositatskoeff. rj der Luft ein. Vff. haben eine neuo Best. yon »/ 
durchgefiihrt, u. finden einen merklich hóheren Wert ais MlLLIKAN, in guter t)berein- 
stimmung mit KELLSTROM (C. 1936. II. 2287), der rj nach einer merklich anderen Meth. 
gemessen bat; das zugehdrige e berechnet sich aus dem Jj-Wert der Vff. zu 4,8022 x  
10-10 ESE. (Current Sei. 5. 133. Sept. 1936. Bombay, Ind., Royal Inst. of Sci. Phys. 
Departin.) K o l l a t h .

Mario Schonberg, t)ber die Wechselwirkung der Eleklronen. (Nuovo Cimento 
[N. S.] 13. 349—54. Aug./Okt. 1936. San Paolo, Univ., Phys. Inst.) Schon.

Gleb Wataghin, tlber die Zittcrbewegung des Elektrons nach der Tlieoric von Dirac. 
Es wird auf die Beziehung zwischen der „Zitterbewegung“ des Elektrons u. den Vor- 
gangen der Aussendung u. Absorption der Photonen hingewiesen, dereń Freąuenz 
mit der der „Zitterbewegung“ iibereinstimmt. (Ric. sci. Progr. tecn. Econ. naz. [2] 7. 
n .  333— 34. 30/9.1936. S. Paulo, Univ„ Physikal. Inst.) R. K . M u l l e r .
♦  C. Degard, Elektronenbeugung und ihre Anwendung. (Vgl. C. 1937. I. 513.) 
Es werden die Resultate der Strukturuntors. an Gasen mittels Elektronenbeugung an 
Hand einer Tabelle mitgeteilt, in der die Anordnung u. die Abstande der Atome 
von ca. 100 Moll. verzeichnet sind. (Ind. chim. belge [2] 7. 443—49. 1936. Univ. 
de Liżge.) B o e r s c h .

B. F. Ormont, Die Chemie und die Struktur des Atoms. Es wird unter Beriick- 
sichtigung der Arbeiten desVf. (vgl. C. 193 6 .1. 276. 3962. II. 6. 3753) derVers. gemaeht, 
die quantenmeclian. Vorstellungen iiber den Bau der Atomo mit den chem. Vor- 
stellungen in gesetzmaflige Beziehungen zu bringen. Im einzelnen werden behandelt: 
Der Einfl. der Quantencharakteristik der Valenzelektronen auf die Festigkeit der 
chem. Bindungen in Abhangigkeit vom Typus der letzteren (Sauerstoffverbb., Hydride , 
u. metallorgan. Verbb.) u. die Beziehung zwischen der (Juanteneharakteristik 
Talenzelektronen, der Gitterstruktur u. dem F. von einfachen Yerbindungen. (Fortec 
Chem. [russ.: Uspechi Chirnii] 5. 793—833. 1936.) K l e t e

Leo Graetz, Neue Atomerforschung. Ausgehend von der R u t h e r f o r i  
Kerntheorie der Atome wird ein allgemein gehaltener kurzer Cberblick uber neuere 
Ergebnisse der Isotopenforschung u. Kemphysik gegeben. (Seientia 60 ([31/30). 249 
bis 254. 1. N o t . 1936. Miinchen, Univ.) Z e i s e .__________ /

*) Ygl. S. 2102, 2134.
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Letterio Laboccetta, Vereinfacliler Ausdruck des Wertes einiger komplezer Atom- 
Jconsłanien. (Ygl. C. 1936. I I .  2669.) Vf. le i te t  A usdriicke fiir  folgende K o n s ta n ten  
i a  e lek tro m ag n et. A tom ein lie iten  a b : W cllcnliinge n ach  d e  B r o g l i e  fiir  d ie  M. dea 
E le k tro n s  in  Bewegung m it  d e r L ich tgeachw ind igkeit; U n iversalfrequenz  v von  Comp- 
TON; BoHKsclies M agneton jtfB ; R YD BERG -Konstante U; E n erg ie  E des A ggregats 
a u f  dem  orsten B oH R schen K re is ; Masse /i des e rs ten  P h o to n s ; R a d iu s  a des e rsten  
BOHRsebeii K reises des H -A to m s; period . Z eit t  des A ggregats in  B ew egung a u f  diesem  
K re is. (Rio. soi. P ro g r. teen . E con . naz. [2] 7. II. 330— 31. 30 /9 .1936 . R om .) R . K . M u.

C/ J. Gorter, Negałives Ergebnis eines Versućhes, magnetische Kemspins nach- 
zuweisen. Da die ICernspins von Atomen in einem starken Magnetfelde 2 i  +  1 vor- 
schifed. Orientierungen annehmen konnen, yon denen jede einem bestimmten Energio- 
njreau entsprieht, versucht Vf., Dbergange zwisehen diesen Niveaus nach einer friiher 
(C. 1936. II. 1313) besohricbenen Meth. unter Benutzung eines Manometers von der 

/v o n  K o r n fe ld  u. K l in g le e  (C. 1929. II. 1125) angegebenen Art an LiF u. AIK-Alaun 
naehzuweisen. Ergebnis: Obwohl besondere Verss. mit Feldstarkon durchgefiihrt 
werden, bei denen ein Effekt fiir Li7 (in LiF) u. H 1 (im Alaun) erwartet werden konnte, 
wird kein Effekt beobachtet. Hieraus wird gefolgert, dafi die Wechselwrkg. zwisehen 
den Kernspins u. den Gitterschwingungen sehr geringfiigig ist, so daB die Gleichgewichts- 
einstellung sehr langsam erfolgt. Dies steht im Einklang mit Bereehnungen von 
H e it le r  u. Te l l e r  (C. 1936. II. 18B5). (Physica 3. 995—98. Nov. 1936.) Z eise .

R. D. Present, Milssen Ne-utron-NeułrmkrdfU im H3-Keni existieren? (Vgl.
C. 1936. II. 933.) Zur Lsg. des H3-Problems fiir eine W iGNERsehe Neutron-Proton- 
wechselwrkg. wird eine Wellenfunktion in der Form einer Reihe von 3 Zwischenteilohen- 
entfernungen yerwendet. Fiir bestimmte Weehselwrkg.-Radien werden die Energien 
angegcbcn u. ansehlieBend die Eigenwerte geschatzt. Es zeigt sich, daB der kleinere 
Wechselwrkg.-Radius von 1,0 ■ 10-13 cm zu gering ist, um mit don bokannton Massen- 
defekten von H2 u. H e 4 vereinbar zu sein, u. daB der Eigenwert yon 11,5 qcm eine sehr 
sichere obere Grenze fiir die Bindungsenergie darstellt. Daraus kann auf die Existenz 
von direkten Kraften gleicher Teilchen im Kem geschlossen werden. (Physic. Rev. 
[2] 50. 635—42. 1/10. 1936. Lafayette, Ind., Purduo University.) G. Sc h m id t .
*  G. C. Wick, U ber die Diffusicm der langsamen Neutronen. Auf die Diffusion der 
langsamen Neutronen wird die Kontinuitatsgleichung der statist. Mechanik angewandt. 
Ausgehend von der Behandlung stationarer Zustande in einer Ebene werden Glcichungen 
abgeloitot, die zur Berechnung des aus einem Paraffinblock im Gleichgewiehtszustand 
reflektierten Anteils der Neutronen fiihren; das Verhaltnis der austretenden u. ein- 
tretenden Neutronen ergibt sich hierbei naherungsweise zu p  =  1 — (4/]/3 N) +  . . . ,

• wenn N  die mittlere Weglange bezeichnet, die von einem Neutron durchlaufen wird. 
Es ergibt sich ferner, wenn / Ł =  /„ =  / n =  2 fur x =  0 angenommen wird, 
/ . , ! =  2 — 1,46. ]/3/W, 2 — 2,32„ f/ąW ,J _ A =  2 — 3,127 V zjN  fiir x =  0, all- 
gemein (p_x =  1,27 ). Q j/tf, <p_,. =  2,011 Q ]/N , <p_3 =  2,71 Z.QYN  fiir x =  0 (A =  
mittlere freie Weglange, Q =  Term fiir die Entstehung von therm. Neutronen aus 
schnelleren Neutronen); die Winkelverteilung der Neutronen erfolgt nach (cos -9 +  
V3 ■ cos2 ■!}) d Q. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rond. [6] 23.774—82. Mai 1936.) R. K. Mii.

G. Bemardini und D. Bocciarelli, Ober die Energie und die Intensitat der von 
Po -f- Be ausgesandten N  eutronengnippen. Die Ergebnisse der Arbeit sind teilweise 
schon in yorlaufigen Mitteilungen (C. 1936. I. 4395. II. 4088) yeroffentlieht. Mit einer 
neuen MoBanordnung (C. 1936. II. 1582) werden die Masimalenergien der Neutronen- 
gruppen aus Po +  Be in Ubereinstimmung mit den friiheren Angaben zu ca. 4, 7,5 
bis 8 u. (wahrseheinlicli) ca. 6,5Millionen eV bestimmt. (Atti R. Accad. naz. Lincei, 
Rend. [6] 24. 59—64. Aug. 1936.) R. K. M u l l e r .
*  *  M. V. Brown und Allan C. G. Mitchell, fi-Slrahlenspektren von radioaktivem
Mangan, Arsen und Indium. Vff. bestimmen die /?-Strahlenspoktren yon radioakt. 
Mn, As u. In durch Messung der Bahnen, die in einer sich in einem Magnetfeld befind- 
heben Nebelkammcr erzeugt worden sind. Aus den Ergebnissen geht heryor, daB Mn 
u- As Spektren liefem, die in 2 Kompónenten aufgelóst werden konnen. Die End- 
punkte der beiden Komponenten sind fiir Mn: 1,2 u. 2,9 • 106 eV; fiir As: 1,09 u. 3,4 • 10°eV. 
Der Endpunkt fur In liegt bei 1,45-10® eV. (Physic. Rev. [2] 50. 593—98. 1/10.1936. 
New York, Uniyersity Heights.) G. S c h m id t .

*) Vgl. S. 2225. **) Vgl. S. 2214.
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Andrew Longacre, Energieverleilung der Hdhenstrahlen. Im AnschluB an eine 
krifc. JTaehpriifung der ANDERSON-JTEDDERMEYERSchen Vertcilungskurve der Energio 
der yertikalen Hóhenstrahlen wird gefolgert, daB das anscheinende Vorherrsehen 
von positiven Strahlen in hóheren Energiegebieten von statist. Schwankungen herriihrt. 
Vff. zeigen, daB sich die experimentellen Angaben in Ausdriicken der moglichen Max- 
W ELLschen Verteilungen analysieren lassen. Hierbei werden 2 Energiegruppen 
erhalten, die erste zu 55% mit einer mittleren Energie von 109 oV, die zweite zu 45% 
mit einer mittleren Energie von 4-109 eV. Eine Analyse der negatiyen StraWen zeigt, 
daB sie nur eine Komponento niedriger Energie besitzen, die bis zu 67% jener Gruppe 
in der kombiniertcu Verteilung betragt. Die positiven Strahlen jedoeh zeigen die 
Ggw. beider Energiegruppen. Somit besteht eine Auswahl yon 100 vertikalen Hchen- 
strahlen aus 37 negativen Strahlen u. 63 positiyen Strahlen, die letzteren werden in
2 Gruppen von 18 (Verteilung niedriger Energie) u. von 45 (Verteilung hoherer Energie)
aufgeteilt. (Physic. Rew [2] 50. 674. 1/10. 1936. Exeter, N. H., Phillips Exetei 
Academy.) G. Sc h m id t .

I. S. Bowen, R. A. Millikan, S. A. Korff und H. V. Neher, Der Breiteneffekt 
der Hólicnslrahlen in Holien bis zu SS40 m. Vff. fiihren genaue Messungen mit N e h e r - 
Elektroskopen in Peru sowie auf den Phillippinen iiber dio Holienstrahlenionisation 
der Atmosphitre bis zu Hohen yon 8840 m aus. An beiden Stellen nimmt die Ionisation 
im wesentlichen esponentiell mit einem Koeff. ,u =  0,50 pro m W. zu. Daraus geht 
hervor, daB im Aąuatorgiirtel die Ionisation in 8840 m Hóhe etwa 50 Ionen pro cem 
pro Sek. betragt oder den halben Werfc in gleieher Hohe in der gemaBigten Zone. Ein 
Langeneffekt auBerhalb der Grenzen der Beobachtungsgenauigkeit von etwa 5% 
koimte nieht festgestellt werden. (Physic. Rev. [2] 50. 579—81. 1/10. 1936. Pasadena, 
Califomia Institute of Technology.) G. S c h m id t .

R. B. Brodę, H. G. Mac Płierson und M. A. Starr, Die schwere TeilcJienkompo- 
nente der Hohenslrahlung. (Vgl. C. 1936. II. 3877.) Zur Unters. der schweren Teilchen 
in der Hohenstrahlung wurdc eine groBe WlLSON-Nebelkammer mit einem Yol. von
7 1 u. einem beleuchteten Gebiet von 5 cm Tiefe u. 30 cm Durchmesser benutzt. Auf 
8500 Aufnahmen wurden etwa 80 schwere Teilchen bcobachtet. 21 bestanden aus 
Teilchen, die von der Ionisation langsamer Protonen herruhrten. 45 weniger dichte 
Bahnen wurden beobachtet, die eine Ionisation besafien, dio merklich groBer war ais 
die einer Elektronenbahn. Von den Bahnen, die anscheinend dio Zilhler zur Expansion 
der Ncbelkammer auslósten, waren 14 betrachtlich schworer ais Elektronenbahnen.
3 Zertrummerungen mit schweren Bahnen, die aus der Kammerwand kamen, wurden
beobachtet. Die meisten anderen alteren schweren Bahnen waren ebenfalls wahr- 
scheinlich sek. Ursprungs. Es wird geschiitzt, daB etwa 1% der Hóhenstrahlionisation 
am Jleeresspiegel direkt von schweren Teilchen herrorgerufen wird. (Physic. Rev. 
[2] 50. 581—88. 1/10. 1936. Berkeley, Univ. of California.) G. S c h m id t .

D. Heyworth und Ralph D. Bennett, Mesmngen des Effekłes von Paraffin und 
Blei auf die Erzeugung sehr grofler Holienstrahlenstdfie. Ausfiihrliche Wiedergabo der
C. 1936. II. 3878 ref. Arbeit. (Physic. Rev. [2] 50. 589—93. 1/10. 1936. Wellesley 
College, Massachusetts Inst. of Techn.) G. Sc h m id t .

Tullio Derenzini, Berechnung des Ałomfakiors positiver Ionen. Die Atomfaktoren 
positiver Ionen fur Rontgenstrahlen, die bisher nur nach den Methoden von H a r t r e e , 
P a u l in g -Sh e r m a n  u . L e n z - J e n s e n -N a g y  berechnet -wurden, werden fur K+ fiir 
Werte yon sin &/). zwischen 0 u. 1,2* 108 cm-1, fiir Na+ u. Kb+ fur Werte zwischen 0 u.
0,4’ 108 cm-1 u. fiir Sr++ fiir Werte zwischen 0 u. 1,5-103 cm-1 nach der statist. Meth. 
yon F e r m i  berechnet. Hierbei wird die yon E e r m i  angegebene statist. Verteilung 
der Elektronen in positiyen Ionen zugrunde gelegt. Die Werte stimmen mit den nach 
den anderen Methoden berechnoten Werten befriedigend iiberem. (Nuoyo Cimento 
[N . S .] 13. 341—48. Aug./Okt. 1936.) S c h o n .

W. H. George, Die Hersłellmg polarisierter Bóntgenslrahlen. Bei der Streuung/ 
yon Rontgenstrahlen an Wachs, Kohle oder Al erhalt man nur sehr schwach polaj^ 
sierte Rontgenstrahlen. Vf. beschreibt nun ausfiihrlich die Herst. intensiyer, mo<io- 
chromat. polarisierter Rontgenstrahlen. Er benutzt dazu einen Cu-Einkrystall. Purch 
photograph. Sehwarzungsmessung wird die Uberlegenheit dieser Meth. zur 'Herst. 
intensiyer polarisierter Rontgenstralilen gegeniiber den alteren Verff. naehgewiesen. 
Bis zu 1000-facher Intensitatssteigerung wird bei Einkrystalheflesion gegeniiber den 
alteren Methoden mit Wachs oder Kohlo ais Streukórper errcicht. (Proo. Roy. Soc. 
[London], Ser. A 156. 96—107. 1/8. 1936. Univ. of Sheffield.) GÓSSLER.
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Henry L. Brose und E. H. Holesworth, Photographische Methode zum Vergleich 
der Intensitaten von liontgenslrahlen. Vff. bosohroiben eine photograph. Metli. zum 
Vgl. der Intensitaten von Róntgenstralilen, die sich an die Metli. yon ORNSTEIN 
iiber den Vgl. der Intensitaten zweier angeniihert monoehromat. Lichtquellen im 
sichtbaren u. ultravioletten Gebiet anlelmt. (Brit. J. Badiol. [N. S.] 10. 55—59. 
Jan. 1937.) G o t t f r ie d .

Eugen Saur, Ober den Einflup der chemischen Bindung auf die Form der La-Linie 
von Kupfer und Nickel. Vf. untersucht den Einfl. der ehem. Bindung auf die Eorm der 
£ a-Linie von reinem Cu (A =  13,31 A ) u. reinem Ni (?. =  14,53 A ), sowie einer Reihe 
von L^gierungen u. Verbb. dieser beiden Metalle. Der zur Unters. benutzte Hoch- 
vakuamspektrograph mit Glimmerkrystall wird ausfuhrlich beschrieben. Zur Best. 
dcr/Halbwertsbreite der Linien wird die Schwarzungs-Zeitkurye der Cu £ a,j-Strahlung 
()J== 13,2 A ) fiir die HAUF-ProzeBplatte aufgenommen u. mit den entspreehenden 
Jiurven fur die C i f a-Strahlung {?. =  44,5 A) u. die Cu /va-Strahlung (X =  1,54 A) 

/vergliehen. Die Halbwertsbreite der Cu £ a-Lmie von CuO ist um 14% kleiner, die des 
Ni-Cu-Mischkrystalls (50—50 At.-%) um 11% groBer ais die Halbwertsbreite der 
Cu £ a-Linie von reinem Cu-Metall. Bei den ubrigen noeh untersuohten Cu-Prapp. 
(Cu2S, CuBe, CuęiAl4, CuBe3, MgCu3) stimmt dio Halbwertsbreite mit der von Cu-Metall 
uberein. Neben den bereits bekannten Komponentcn La' u. La" der Cu _La-Linie findet 
Vf. eine weitere Komponentę K, die bei CuBe besonders deutlich hervortritt. Die 
Lagę der Komponentcn erleidet lceinen Einfl. von der Bindung, dagegen andem Bieli 
dio Intensitaten der Komponentcn stark mit der Bindung. Im Gegensatz zur Cu La- 
Linie ist dio N iZ a-Liuie stark unsymmetr. mit stcilem Abfall auf der kurzwelligen 
Seite. Deutlich getrennte Komponenten wurden nicht gefunden. Die Ni £ a-Linie 
zeigt keine Anderung der Halbwertsbreite mit der Bindung. Untersucht wurde reines 
Ni-MetaU, Ni20 3 u. Ni-Cu (50—50 At.-%). (Z. Physik 103. 421—33. 27/11. 1936. 
Stuttgart, Techn. Hoehsch., Róntgen-Labor.) G o js le r .

J. E. Lennard-Jones und A. F. Devonshire, Die Wechsehvirkung von Atomen 
und Molekiilen mit festen Oberflaehen. III. Die Kondensatim und Verdampfung von 
Atomen und Molekiilen. (II. vgl. C. 1935. II. 3750.) Vff. geben eine ausfiihrliche Theorie 
iiber die Verdampfung u. Kondensation von Atomen u. Moll. an festen Oberflśichen. 
Es werden Formeln angegeben fur die Wahrschcinlichkeit, daB ein stoBendes Teilchen 
an einer festen Oberfliiche kondensiert u. fur die Zeit, die es dort bleibt. Der Mechanis- 
mus der Verdampfung wird durch den Obergang eines Energieąuants des festen Korjjers 
auf das adsorbierte Atom erklart. Vff. finden, daB die Verdampfung auch bei tiefen 
Tempp. in zwei oder mehr Stufen yor sich geht. Zunachst wird das Atom in eincn 
hoheren angeregten Schwingungszustand gehoben u. erhalt dann, wiilirend es in diesem 
angeregten Zustand verweilt, weitere Energie, die zur Vcrdampfung ausreieht. Zur 
Unters. des Einfl. der M. wird die Kondensations- u. Verdampfungswahrsehcinlichkeit 
fiir H2, Do u. HD berechnet. Der Koeff. der Verdampfung ist in vielen Fiillcn sehr 
klein u. nicht gleich 1, wie oft angenommen wird. (Proc. Roy. Soc. [Lon lon]. Ser. A 
156. 6—28. 1/8. 1936. Cambridge, Univ., Cliem. Labor.) GoSSLER.

J. E. Lennard-Jones und A. F. Devonshire, Die Weehselwirkung von Atomen 
und Molekiilen mit festen OberfldcJien. IV. Die Kondensation und Yerdampfung von 
Atomen wid Molekiilen. (III. vgl. vorst. Ref.) Die Theorie der Vcrdampfung von Atomen 
u. Moll. wird auf cin Modeli angewandt, bei dem ein adsorbiertes Atom radial u. seitlich 
um eincn Aufhangepunkt schwingt, sich aber nicht losen kann. Formeln fur die Wakr- 
scheinlichkeit der Kondensation u. fur die Zeit der Adsorptionsdauer werden gegeben. 
(Proc. Roy. Soe. [London]. Ser. A 156. 29—36. 1/8. 1936. Cambridge, Univ., Chem. 
Labor.) GÓSSLER.

A. F. Devonshire, Die Weehselwirkung von Atomen und Molekiilen mit festen 
Oberflaehen. V. Die Beugung und Eeflcxion von Molekularstrahlen. (IV. vgl. vorst. 
Ref.) Vf. gibt eine Theorie der Beugung u. Reflexion von Mol.-Strahlen an Krystall- 
oiHjrflaehen. Es wird gezeigt, daB die Minima in den Beugungs- u. Reflexionskurven 
v°ul He u, LiF, die von F r is c h  u . S t e r n  (C. 1933. II. 2370) gefunden wurden, leicht 
erklart werden kónnen. Es kann auf Grund dieser Kurven die Energie des Gases in 
o2m Held der Oberflache bestimmt werden. (Proc. Roy. Soc. [Londo*i]. Ser. A 156.

Z*1 V8. 1936. Cambridge, UniY., Chem. Labor.) G o s s l e r .
E. Lohr, Eine neue Ableitung des Wiensehen Yerschiebungsgesetzes. Vf. gibt auf 

moghchst direktem thermodj-nam. Wege eine Ableitung des WlENSchen Verschiebungs- 
gesetzes. Fur die Ableitung wird das in der Strahlungstheorie allgemein venvendete
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RaYLEIGH-jEANSsche elektromagnet. Modeli der Hohlraumstrahlung benutzt. (Z. 
Physik 103. 454—59. 27/11. 1936. Brunn [Brno], Techn. Hochsch., Phys. Inst.) Gossl.

I. A. Chwosstikow, Das Leuchten des Nachthinunels. Zusammenfassende Uber- 
sicht iiber die Erscheinungen beim Leuchten des Naehthimmels. (Natur [russ.: Pri- 
roda] 25. Nr. 7. 8—17. Juli 1936.) _ K l e v e r .
*  W. G. Penney und G. B. B. M. Sutherland, U ber die Beziehung zwUchen Form, 

Kraftkonstanten und Schwijigangsfreąuenzen dreiatomiger Systeme. Die Gleichungen 
zwischen Form, Kraftkonstanten u. Schwingungsfreąuenzen fur Moll. vom BA^-Typ 
werden diskutiert u. ihrc Giiltigkeit gepruft. Beim Vergleich der Kraftkonstanten der 
Moll. mit gleicher Elektronenstruktur treten gewisse RegelmaBigkeiten auf, auf Grund 
derer eine Zuordnung der Grundsehwingungsfreąuenzen der Moll. moglich ist, dereń 
Deutung bisher zweifelhaft war. Die Zuordnungen der Moll. 0 3, N 02, F20 , C120  halten 
Vff. fur falsch u. schlagen deshalb eine andere Zuordnung dieser Moll. vor. Weit»r 
wird die BADGERSche Beziehung: re =  (Gt ,•/&„) Vs +  d{ (re — Kernabstand, ke =  Krąft- 
konstantę, Ot i  u. di}  sind Konstanten, die von der Stellung des Atoms im period. 
Syst. abhangig sind) durch Berechnung der Kernabstande aus der Kraftkonstanten 
gepruft. (Proc. Roy. Soc. [London]. Ser. A 156. 654—78. 1/9. 1936. Cambridge, Penn- 
brokc College.) G ó s s l e r .

H. Neuimin und A. Terenin, Die Emissionsspektren von freim  Radikalen, die 
durch Phołodissoziation vielatomiger Molekeln im Schumann-UUraviolett erzeugt werden. 
Nach der fruher (C. 1936 .1. 38) auf die Dampfe von Salzmoll. angewendeten Fluoresccnz- 
meth. werden die Dampfe verschied. mehratomiger Verbb. durch Bestralilung 
mit den im S c h u m a n n -Gebiete liegenden Wellenlangen zur Fluorescenz angeregt. 
Ais Lichtąuellen dienen H2-Lampen, die fiir hohc Belastungen (6 bzw. 10 kW) kon- 
struiert sind u. eingehend beschrieben werden. Jene Fluorescenz beruht auf der Spaltung 
der Moll. u. der Anregung der entstelienden Radikale unter der Einw. der Strahlung. 
Die emittierten Spektren werden mit einem Quarz-Fluorit-, einem Quarz- u. einem
3-Prismenspektrographen aufgenommen. Dabei zeigt sich folgendes: J2-Dampf emittiert 
die Linie 2062 A des J-Atoms. Die Dampfe von W., CH3OH, C2H5OH, HCOOH u. 
CH3C00H  emittieren mit bes. Intensitat die Bandę 3062 A des Radikals OH u. mit 
geringerer Intensitat auch einige andere OH-Banden. CH3CN-Dampf emittiert intensive 
CN-Banden. NH3 u. N2H4 liefern eine siclitbare Emission, die aus den a-Banden von 
NH3 besteht u. dem angeregten Radikal NH2 zugeschrieben wird. Ferner ergeben 
CO u. HCOOH sichtbare Bandenspektren, von denen letzteres dem Badikal HCO 
zugeschrieben wird. — Wenn die bei der Zers. mit entstelienden unkondensierbaren 
Gaso (H2, 0 2, N2, CO) nicht von Zeit zu Zeit entfernt werden, verursaclien sie eine 
Auslóschung der Fluorescenz. Diese wird naher untersueht: Dic Emission des OH 
wird am starksten durch CO u. H2 ausgeloseht, wahrend N2 u. ein Ar-Zusatz wenig 
Einfl. haben. Vff. deuten dies durch eine tiberfuhrung der Elektronenanregungs- 
energie des Radikals in Schwingungscnergie der stoCenden Moll., wobei keine ehem. 
Rk. erfolgt. Ferner sollen H2 u. He die abnorm hohe Rotationsenergie des angeregten 
OH abfiihrcn; dagegen sollen N2 u. Ar keine solche Wrkg. haben. Die Emission des 
Radikals CN wird durch N2 ausgeloseht u. zwar wird die Intensitat der 0,0-Bande 
starker geschwacht ais diejenige der 1,1-Bande. Die Emission des Radikals NH2 wird 
durch N2, H2 u . Ar in nahezu gleichem Betrage geschwacht; Vff. deuten dies durch 
eine nichtselektive Zerstreuung der Anregungsenergie bei den StoBen mit diesen Mole- 
kiilen. (Acta physicochim. URSS 5. 465—90. 1936. Leningrad, Opt. Inst., Photochem. 
Labor.) ZEISE.

Bengt Edlen, Mg I-ahnlichc Spektren der Elemente Titan bis Kobalt, Ti X I ,
V X II, Cr X III , Mn X IV , Fe X V  und Co X V I. Im AnschluB an die Unterss. der 
Vakuumfunkenspektren der Na I-ahnlichen Spektren von K bis Cu wurde die Analyse 
der Mg I-ahnlichen Spektren von Ti bis Co durchgefiihrt. In den Spektren von Ti, V 
u. Cr sind 3 s 3 d 3D — 3 s  4 f 3F, 3 s ó f 3F \i. 3 s 3 p 3P  — 3 s 4 s 3<S, 3 s 4 d  3D, 3 s 5 d 3D  
sowie 3 s 21S  — 3 s 4 p 1P  identifiziert worden. Mit wachsender Kernladung werderi 
die Spektren weniger vollstandig. AuBerdem wird eine Dublettkombination im Ąl l- 
ahnlichen Spektr. der Elemente T iX , V NI, Cr XII angegeben. (Z. P h y s ik  103/536  
biB 541. 27/11. 1936. Uppsala, Univ., Physikal. Inst.) G0SS£eR-

G. B. B. M. Sutherland und W. G. Penney, Ober die, Zuordnung deyGrund- 
schwingungsfreąuenzen in 0 3, F20 , CUO, N 0 2 und N 3~. Vff. diskutieren die Grund-

*) Spektrum u. a. opt. Eigg. organ. Yerbb. vgl. S. 2133, 2184, 2189, 2191.
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schwingungsfrecjuenzen der Moll. 0 3, Fe20 , C120 , N 0 2 u. N3_ u. geben fiir dic drci 
ersten Moll. eine neue Zuordnung. Weiter werden die Schwingungsspektren von N 0 3 
u. N3~ interpretiert. Die Schwierigkeiten, die bei zwei Kombinationsbandcn auftreten, 
werden geklart/ Das Azidion ist von besonderem Interesse, weil es eine yerschied. 
Struktur in wss. Lsg. (linear u. symm.) u. in den Bleiaziden zu haben scheint. (Proc. 
Roy. Soc. [London] Ser. A 156. 678—86.1/9. 1936. Cambridge, Pembroke Coli.) GÓSSL.

G. Komfeld, Einige neue ullraiioletle Emissionsbanden des S 0 2. Die elektroden- 
lose Ęntla/ung durch S 0 2 wird mit einem H i l g e r  E2- Quarzspektrographen im Gcbiet 
yon 2440—2140 A untersucht. Die Farbę der Entladung hangt stark vom Druck ab. 
Bei nie<?rigen Drucken ist sie heli yiolett u. wird mit wachsendem Druck stark blau. 
Oberhulb von 2440 A  ist das kontinuierliehe Spcktr. so stark, daB die einzelnen Banden 
nicht/sichtbar sind. Unterhalb 2440 A dagegen konnen die Banden gut gemessen 
weiden. Zwischen 2443 u. 2120 A  werden die Bandenkópfe von 59 Banden gemessen, 
vyń denen 49 mit bekannten Banden des S 02 koinzidieren. Weder diese, noch die rest- 
Jfchen 10 Banden konnen also in das bekannte Syst. der SO-Banden eingeordnet werden. 
Es konnen somit keine Emissionsbanden jenseits der Pradissoziationsgrenze nach- 

y gewiesen werden. Alle gefundenen Banden konnen in das bekannte Bandensyst. yon
SOo eingeordnet werden. (Trans. Faraday Soc. 32. 1487—92. Okt. 1936. Wien, Univ.,
I. Ćhem. Inst.) G o s s l e r .

C. F. Goodeve und B. A. Stephens, Eine Bemerkung iiber das Absorptions-
spektrum von Chlor. Die Extinktionskurven von Cl, gemessen von HALBAN u . SlKDEN- 
TOPF (C. 1923. II. 790) lassen auf das Vorhandensein eines neuen Bandensyst. des Cl 
im Rot schlieBen. Vff. untersuchen deshalb das Absorptionsspektr. von Cl bei einer 
Schichtdicke yon 3355 cm u. bei Drucken bis zu 2 at im Wellenlangengebiet yon 6000 
bia 11500 A . Die Aufnahmen wurden mit einem H iL G E R -Spektrographen konstanter 
Ablenkung (Dispersion 70 A /m m  bei 6000 A ) gemacht. Es wurde keine Absorption 
in diesem Gebiet beobachtet, so daB die yon H a l b a n  u . S i e d e n t o p f  gefundene 
AbaOrption einer Verunreinigung oder einem experimentellen Fehler zuzuschreiben ist. 
(Trans. Faraday Soc. 32. 1517— 18. Okt. 1936. London, Univ. College, Sir W. Ramsay
Labor. f. anorgan. u. phys. Chemie.) G o s s l e r .

C. F. Goodeye und B. A. M. Windsor, Das Absorptionsspeklrum von Chlor- 
l\eptoxyd. Das Absorptionsspektr. von C120 ;, einer farblosen FI., wird mit einem kleinen 
HlLGER-Quarzspektrographen E 37 untersucht u. die Extinktionskoeff. bestimmt. 
Ais Lichtąuelle dient ein H2-Entladungsrohr. Das Spektr. wurde bei yerschied. Drucken 
u. Belichtungszeiten aufgenommen. Bei dem hóchsten angewandten Druck von 85 mm 
ist der Cl2Oj-Dampf rollstandig durchlassig bis etwa 3000 A . Unterhalb 3000 A  setzt 
eine kontinuierliehe Absorption mit wachsender Intensitat ein. Die Absorption wurde 
bis 2000 A  yerfolgt. Ein Maximum konnte nicht festgestellt werden. Es wird weiter 
eine interessante Parallelitat zwischen den Absorptionsspektren der Oxyde von CLj 
u. N2 festgestellt. C120  u. N20  zeigen beide Gebiete kontinuierlicher Absorption. C102 
u. NO, besitzen ein komplexes Bandensyst. im Sichtbaren u. nahen Ultraviolett. 
Und schlieBlich C120 7 u. das entsprechende N20 5 zeigen eine kontinuierliehe Absorption 
von etwa 3000 A  bis ins weite Ultrayiolett. (Trans. Faraday Soc. 32. 1518— 19. Okt. 
1936. London, Univ. College, Sir W. Ramsay Labor of Inorg. and Phys. Chem.) GÓSSL.

D. E . Kirkpatrick, Absorptionsbanden des gasformigen E J. Die ultraroten Ab-
sorptionsmessungen yon C z e r n y  (C. 1928. I. 1260) ergaben fur die 1 -<- 0-Bande des 
gasformigen HJ den Wert 2270 cm-1. Aus Ramanmessungen erhielten S a l a n t  u . 
S a n d o w  (C. 1931. I. 2725) den Wert 2233 cm-1. Die Differenz dieser beiden Werte 
yird durch die starkę Absorption der atmosphiir. C02-Bande heryorgerufen. 
A. H. N i e l s e n  u . H. H. N i e l s e n  (C. 1935. II. 3203) fanden bei der Unters. der 
Bandę mit einem Eehelettegitter den Wert 2230,08 cm-1. Vf. untersucht nun ebenfalls 
die 1 -<-0- u. 2 -<r 0-Bande von H J in Absorption mit einem HiLGER-Steinsalzspektro- 
nietcr. Er findet fiir die Hauptbande den Wert 2260 ±  30 cm-1 u. fur die Ober- 
^chwingung 4416 ±  75 cm-1. (Physic. Rev. [2] 49. 104. 1936. N ew  York, Univ., 
Washington Squaro College.) GÓSSLER.

Oskar Bewersdorff, Deulung des anomalen Inłensitalsverlaufes im  Bandenzug 
~ I  s l2„ (v' =  3 v"  s= o— 11) des Wassersłoffmolekuls HD. B e u t l e r
u. ]\Iie (C. 1934. II. 2486) fan d en  fu r  das W asserstoffm ol. HD in  d en  LYMAN-Banden 
eine unregelmaBige In ten s ita tsy e rte ilu n g , die p eriod . Charakter h a t. Die U bergange 
zu den  S ch^in g u n g ste rm en  v" =  3, 6, 9 s in d  auBerst schw ach. Aus den  ban d en - 
sp ek tro sk o p . D a ten  fu r  HD berech n et Vf. d ie  Intensitat d e r U bergange des Banden-
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zuges. Es wird der Intensitiitayerlauf untersucht, der fur den Bandenzug v' =  3 ->- 
v" =  0 bis 11 fiir HD theoret. zu erwarten ist. Die Auswertung ergibt, daB die Banden 
v' =  3 -y  v" =  3, v" =  C u. v" — 9 die sehwachaten sind, in guter tJbereinatimmung 
mit den experimentellen Ergebnisaen. (Z. Physik 103. 598—620. 5/12. 1936. Berlin- 
Friedenau.) Go s s l e r .

M. Ishaiiue und E. W. B. Pearse, Spinkopplung der 32 -Terma ton PU und PD. 
Vff. untersuehen mit einom 3 m-Konkavgitter in 4. Ordnung das Bandenspektrum 
von PH u. PD. Das PD-Spektr. bcsteht iihnlich wie das PH-Spektr. aus einer inten- 
siven Bandę bei 3400 A, die nach beiden Richtungen abschattiert ist u. funf Inlensitats- 
maxima enthalt. Es wird der Einfł. untersucht, den der Ubergang von D zu H auf 
die Spinfeinstruktur der 3iT-Terme zur Folgę hat. Die Spinfeinatruktur der 3Z-Terme 
von PH u. PD wird mit der KRAMERSschen Theorie yerglichen. Die Konsta^ten 
s  u. y  werden beatimmt. Dabei zeigt sieh, daB e beim Ubergang von H zu D unver&nd«srt 
bleibt, wahrend y  etwa auf die Hiilfte abnimmt. Zum Vgl. werden in der folgenden 
Tabelle die e- u. y-Werte yerschied. Moll. zusammengestellt:

NII OH+ PH PD Na o 8

e cm-1 . . . 
j- cm-1 . . .

+  0,387 
— 0,014

+  0,718 
— 0,156

+  0,733 
— 0,078

+  0,743 
— 0,042

-  0,432
-  0,003

+  0,242 
— 0,025

(Proc. Roy. Soc. [London] Ser. A 156. 221—32. 1/8. 1936. Imperial College of Science 
and Technology.) G o s s l e r .

Ali Heimer, Ober das Bandenspektrum des Wismutdeulrids. Vf. hat das Banden- 
spektr. des Wismutdeutrids mit einem groBen Konkavgitter in zweiter Ordnung (Dia- 
persion 1 A/mm) aufgenommen. Zu den Aufnahmen wurde ein GEISZLER-Rohr be- 
nutzt, das mit D2 von 10—20 mm Hg gefiillt war. 5 Banden sind gemessen u. analy- 
siert. Drei Kernachwingungsniveaua sind festgeatellt, sowohl im Anfangazustand ais 
auch im Endzustand. Die Bandenkonstanten sind in der folgenden Tabelle zusammen
gestellt. Zum Vgl. werden die entspreehenden Werte fiir BiH mit angefiihrt.

‘2 * ‘2
BiH BiD BiH BiD

B . ................................ 5,308 2,670 . 5,138 2,597
<xt . . . . . .  . 0,0187 0,065 0,149 0,054
0>e .......................... 1235,1 1699.5 1205,6

.................. 25,0 31,9 16,1
........................................ 21266,7 21263,8

Der Dissoziationswert fur den Normalzustand betragt 22 000 cm-1 in guter t)ber- 
einstimmung mit dem entspreehenden Wert fiir BiH. Im angeregten Zustand wird 
ein Dissoziationswert von 14 000 cm-1 erhalten, wahrend der entsprechende Wert 
fiir BiH zu 17 000 cm-1 berechnet ist. Der Elektronenisotopieeffekt ergibt sieh aus 
den j^-Werten zu 2,9 cm-1 , Das Massenverhaltnis g2, berechnet aus den Atomgewichts- 
zahlen, betragt 0,5029. Der o2-Wert, abgeleitet aus den spektroskop. Daten betragt 
im Mittel 0,5032. (Z. Physik 103. 621—26. 5/12. 1936. Stoclcholm.) GÓSSLER.

Fred L. Mohler, Umkehrtemperatur und Besetzung der angeregten Zustande in 
einer Caesiumentladung. (Vgl. C. 1936. II. 2090.) Eine gasgcfullte Wolframbandlampe 
wurde in die Mitte der positiyen Siiule einer Cs-Entladung abgebildet u. von dort mit 
einem Quarz-Fluoritachromaten auf den Spalt eines H il g e r  E 1- Quarzspektrographen. 
Das Cs-Entladungsrohr hatte einen Durchmesser von 1,8 cm u. eine Lange von 24 om. 
Die Fenster reichten in die Entladungsbahn hinein, zur Vermeidung der Selbstumkehr 
der Cs-Linien. Ea wurde die Temp. der Bandlampe bestimmt, boi der die Ca-Linień 
gegen den kontinuierliclien Grund verschwanden. Die Messungen wurden an den 
Hauptserienlinien 8521 A (6 5 — 6 P), 4555 A ( 6 S - 7 P ) ,  3877 A (6 5 —,SP), 
3612 A (6 5  — 9 P), 3477 A (6 5  — 10 P) u. 3398 A (6 5  — I I P )  bei yewchied. 
Drucken u. Stromstarken ausgefiihrt. Die Umkehrtcmp. nimmt vom ersten/bis zum 
dritten Glied der Serie ab, daruber hinaus tritt keine merkbare Anderung ein. Weiter 
wird festgestellt, daB aie mit W 'aehsender Stromstarke u. abnehmendem Druck zu- 
nimmt. Dio Zahl der Atome in einem angeregten Zustand ist durch die BOLTZMANN- 
Gleichung gegeben, wobei an Stelle der Gleiehgewichtstemp. die Umkehrtemp. ein-
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gesetzt werden mufi. Die Ząhl der Atome pro ecm betragfc fiir den ersten P-Zustand 
1012 u. fiir den liochsten P-Zustand 10°. Sie ist unabhangig vom Druek bei konstanter 
Stromstarke. (J. Res. nat. Bur. Standards 16. 227—31. Marz 1936. Washington.) Go s s l .

Hans Kopfermann und Hubert Kruger, Zur Ilyperfeinstruktur der Resonanz- 
linien des Ruhidium-s. Vff. wiederholen die Hyperfeinstrukturmessungen der beiden 
Rb-Resonanzlinien (A =  7947 A: 5 2<S''/,—5 2P ‘/, u. A =  7800 A: 5 2<Sv,—5 2P»/,) mit 
yerbesserten Hilfsmitteln, vor allem mit einer yóllig selbstumkehrfreien Lichtąuelle 
Das Auflosungsyermogen der App. re ic h t aus, um die Aufspaltung der drei tiefsten 
Rb I-Terme zu beatimmen. Ais Lichtąuelle diente ein mit Ne von einigen Millimeter 
Druck gefiilltes GEISZLEK-Rohr, in dessen 7 mm weiter Capillare metali. Rb fein ver- 
teilt die Wandę bedeck te . M it einem D re ip rism enapek trog raph  u. PEROT-FABRI- 
Etalon (13 mm Abstand) wurden in 10—30 Min. auf Agfa-Infrarotplatte 800 intensive 
Hyperfeinstrukturbilder erhalten. D ie atiirkste Rb-Linie X 7800 A besteht aus 4 Kom- 
ponenten, zwei starken, dem Rb85 zugehorig, u. zwei aehwacheren, dem Rb87 zugehórig. 
Aus den Komponentenabatanden ergibt sich fiir die Aufspaltungcn des Grundzuatandes 
5 2S'/,: Av — 0,228 cm-1 fiir Rb87 u. Av =  0,101 cm-1 fiir Rb85. Die Wertc aind in 
guter Ubereinstimmung mit den Angaben yon M il lm a n  u . F o x ,  die fur Rb87 A v =  
0,229 cm-1 u. fiir Rb85 A v — 0,102 cm-1 angeben. Das Verhaltnis der magnet. Kern- 
momente /i87: /jS!i hat don Wert 2,03, in guter Dbereinstimmung mit dem Wert 2,04, 
der aus dem Rb II-Spektr. gefunden wurde. Fiir die Absolutwerte der magnet. Kem- 
momente aus A 2S'l, ergibt sich: /j87 =  2,8 Kemmagnetonen u. /iR6 =  1,4 Kernmagnet- 
onen. (Z. Phyaik 103. 485—90. 27/11. 1936. Berlin-Charlottenburg.) G o s s l e r .

Stanley Smith und J. Convey, Die Hypcrfeinstrukturaufspaltungen einiger Ternie 
des Thallium II-Speklrums. Vff. bestimmen die Hyperfeinstrukturaufspaltungen Yon 
ungefiihr 25 Termen des Tl II-Spektr. mit Hilfe von 2 Quarz- u. 2 Glas-Lummerplatten 
in Verb. mit einem Hilger E1-Spektrographen. Ala Lichtąuelle diente eine Hohlkathoden- 
entladung in He bei einem Druek von 7 mm. In den Termen der 5 d° 6 s2 6 p-Kon-- 
figuration u. in den 6 p2 3P 2- u. 6 p2 1Z>2-Termen wurden groBe Isotopieversohiebungen 
festgestollt. Mit Hilfe dieser Aufspaltungen wurde der g (/)-Faktor boreehnet u. die 
Giiltigkeit der Summenregel fur die Aufspaltungen der 6 sn d -  u. 6 5 rc/-Konfigu- 
rationen gepriift. (Canad. J. Res. 14. Seet. A. 139—51. Juli 1936. Edmonton, Can., 
Uniy. of Alberta, Department of Physics.) GOSSLER.

R. J. Lang, Das Spektrum, des dreifach ionisierten Cer. Vf. hat in einer friiheren 
Arbeit (vgl. C. 1936. II. 3763) die wichtigsten Termo des Co IV-Spektr. bestimmt, 
wobei allordings P-Terme nicht gefunden wurden. Durch die Feststellung von 2 Gliedern 
der P-Serie ist es jetzt móglich, eine yollstandige Analyae dea Ce IV-Spektr. durcli- 
zufiihren. Folgende Termo wurden bestimmt: GS, 7 S, 8 S, 6 P, 5 D, 6 D, ID ,  4 P, 
5 P, 5 O u. 6 O. 33 Linien wurden klasaifiziert. Der tiefate Term, 4P , besitzt einen 
Absolutwert von 296 197 cm-1. Das Ionisationspotential von Ce W , bezogen auf 
den tiefsten 4 P*/,-Term, betragt 36,5 Volt. Die folgende Tabelle gibt dio Ionisations- 
potentiale von verachied. Elementen an. Die Werte sind bereehnet unter Annahme 
eines D-Terms ais tiefstem Term.

43,0 Yolt
33,8 „
30,4 „
29>4 »

(Canad. J. Res. 14. Seot. A. 127—30. Juli 1936. Edmonton, Canada, Univ. of Alberta, 
Dep. of Phyaiea.) GÓSSLER.

H. Gollnow, tlber ein zweites Isotop des Cassiopeiums und uber das magnetische 
Moment und Quadrupolmom6nt des 71175 Cp-Kernes. Vf. untersueht mit einem Zeiss- 
Dreipriamenspektrographen in Verb. mit einem PEROT-FABRY-Etalon die Hyperfein- 
strukturen Ton Cp I-Linien. Dabei wurde ein biaher unbekanntes schwaches Isotop 
entdeckt, dessen Massenzahl 173 oder 177 ist. Die relative Haufigkeit wurde zu 1,5% 
bestimmt. Das meohan. Kemmoment hat wahrscheinlich den Wert J  — 7/s. doch 
laCt sich der Wert J  =  % nieht mit yolliger Sicherheit ausschliefien. Fur den 
7i175Cp-Kem -«T.irden die friiheren Werte fiir das magnet. Moment /i u. daa Quadrupol- 
moment q aus Cp I- u. Cp H-Linien genauer berochnet. Fiir das magnet. Moment A* 
ergibt sich der Wert: n =  +2 ,6  ±  0,5 Kemmagnetonen u. fiir das Quadrupolmoment: 
q ~  + 5 ,9  x  10-24 cm2. (Z. Physik 103. 443—53. 27/11. 1936. Potsdam, Astrophys. 
Obseryator., Inst. f. Sonnenphysik.) GÓSSLER.

XIX. 1. 135

K I 4,32 Volt Ca II 11,82 Volt Sc III 24,6 Volt Ti IV
Rb II 4,16 )) Sr II 10,98 )} Yt III 20,4 ii Zr IV
Cs III 3,87 J) Ba II 9,96 J) La III 19,1 ii Ce IV

Ra II 10,10 a Th IV
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N. B. Bhatt, IlocJifreguenzspcklrum von Quecksilberdampf. Auf Grund der Be- 
obaohtung von Mc K innon (C. 1930. I. 2364), wonack schwache elektrodenlose Ent- 
ladungen durch Hg-Dampf bei kontinuierlicher Anrcgung eleldroslat. Ursprungs, da- 
gegen starkę Entladungen elektromagnet. Ursprungs sind, wird das Hochfreąuenz- 
spektr. von Hg-Dampf bei verscliied. starlier Anregung im Wellcnlangenbereich dor 
Entladungen von 1—50 m untersueht u. jewcils mit dem gewdhnlichen Spektr. eines 
Gleichstrombogens yerglichen. Es werden 2 Schwingungskreise boschrioben, die zur 
Anregung in den Teilbereichcn von 1—10 bzw. 15—50 m dienen. Die vom Hg-Dampf 
emittierten Linien mit Wellenliingen zwischen 7000 u. 3650 A  werden mit einem Glas- 
spektrographen, die kiirzerwelligen Linien (bis ). — 2200 A ) mit einem Quarzspektro- 
graphen aufgenommen. Zu Vergleichszweckcn wird eine gewohnliche Hg-Lampe yer- 
wendet. Die unter den yerschied. Anregungsbedingungen beobaehteten Spektren 
werden reproduziert u. in Form einer Wellenlangentabello mitgeteilt; letztere enthalt 
auch die gemessenen Intensitiiten u. dio den Linien entsprechenden Ubergange. Ein 
Vgl. dieser Ergebnisse stiitzt die Vermutung, daB die elektrostat. Entladung eine 
gróBere Potentialdifferenz ais die elektromagnet. Entladung erzeugt, insofern ais 
durch crstere hohcre Anregungen bewirkt werden. Dagegen werden keine Anderungen 
des Hoehfreąuenzspektr. bemerkt, die auf eine Abhiingigkeit von der Freąuenz des 
anregenden Schwingungskreises hindeuten. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 1. 891 
bis 904. Juni 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science, Dep. of Physics.) Z eiSE .

Heinz Moser, Untersuchungen iiber die Anregung von Quecksilber durch Sto fi lang- 
samer positiver Quecksilberionen. Vf. bestimmt die Anregungsfunktion der Hg-Linien 
2537 A  (1 180—2 3P1) u. 3125 A  (2 3P 2—3 3Z>2) durch Anregung positiver Hg-Ionen. 
Die Ionenbeschleunigung variierte zwischen 200 u. 5000 Volt. Die Versuchsanordnung 
war dio yon H a n l e  u . L a r c h e  (C. 1932. I. 2812) angegebene. Die Kurve der An
regungsfunktion fiir 2537 A  zeigt bis 500 V einen langsamen Anstieg; von 500—2000 V 
steigt dio Kurve sehr stark, um dann wieder fiacher zu verlaufen. Ab 4000 V ist der 
Wert ziemlich konstant. Der Verlauf der Anregungsfunktion yon 3125 A  ist wesent- 
lich fiacher u. erreieht keincn konstanten Wert. Es besteht ein wesentlicher Unter- 
schied im Vergleich zu den Anregungsfuńktioncn, wie sie durch ElektronenstoB er
halten werden. Bei Anregung von Hg durch Hg-Ionen ist die Intensitatsyerteilung 
im Spektr. eino andere ais bei ElektronenstoBanregung. Bei Ionenanregung tritt 
die Resonanzlinie 2537 A bes. stark heryor. Weiter wurde an den Hg-Linien 
4047 (2 3P 0—2 2S1) u. 4077 A  (2 3P0—2 1S0) dio Intensitiitsverteilung von Singulett- 
u. Triplettlinien untersueht. Der Verlauf der Anregungsfunktion ist ahnlich wie beim 
ElektronenstoB. Bei gcringen Geschwndigkeiten der stoBenden Teilchen werden 
die Triplettlinien starker angeregt ais die Singulettlinien, dagegen bei hohen Ionen- 
beschleunigungen iibersteigt dio Intensitat der Singulettlinien die der Triplettlinien. 
Zum SchluB wird durch den Nacliw. eines Dopplereffektes gezeigt, daB beim StoB 
langsamer, positiver Hg-Ionen auf neutrale Hg-Atome das Leuehten von bewegten 
u. ruhenden Teilchen herriihrt. Der Anteil des bewegten Lcuchtens botrug 28% boi 
einer Ionenbeschleunigung von 2500 Volt. (Ann. Physik [5] 28. 97—103. Jan. 1937. 
Jena, Univ., Phys. Inst.) G o s s l e r .

D. van Lingen, Bestimmung ron Vbergangsivahrscheinlichkeiten im Kupfer- 
spektrum und ein Studium des Metallbogens. Um absorptionsfreie Messungen im Cu- 
Spektrum machen zu konnen, untersueht Vf. zunachst den zwischen reinen Ag-Elek- 
troden in Luft von 1 at brennenden Lichtbogen. Es werden 2 Bogenformen beob
achtet u. ihre Spektren reproduziert. In der 1. Bogenform wird das Intensitatsverhaltnis 
der Cu-Linien A =  5106 u. 5153 A  in Abhangigkeit yon der Stromstiirke u. vom Abstand 
der botraehteten Stelle des Bogens von der Katliode gemessen u. graph. dargestellt. 
Zur Prufung der fiir BOLTZMANN-Strahler giiltigen theorot. Intensitatsformel wird 
der BoLTZMANN-Faktor fiir Tempp. yon 3000—5000° absol. berechnet. Hiermit 
werden dann unter willkurlicher Annahme einer bestimmten Temp. bei einer bestimmten 
Stromstarke u. einem gegebenen Abstand yon der Kathode diejenigen Tempp. ermittelt, 
die den gemessenen Intensitatsyerhaltnissen entsprechen sollten. Auf Grund der 
Voraussetzung, daB neben der Temp.-Anregung durch das Gas im Lichtbogen auch 
eine Anregung durch ElektronenstoB stattfindet, wird eine qualitative Erklarung der 
Beobachtungen gegeben. Femor wird jenes Intensitatsverhaltnis auch in N2 bei 1 at 
untersueht; die Beobachtungen lassen sich ahnlich wie im Yorigen Falle erklaren. Die 
an yerschied. Stellen des Bogens anzunehmenden Tempp. werden aus den Intensitats- 
yerhaltnissen der Rotationslinien der N2+-Bande bei 3914 A  fiir eine Stromstarke von
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1,05 u. 0,85 Amp. naeh der von ORNSTEIN u . VAN W ijk  (C. 1930 .1. 3012) beschriebenen 
Metk. bestimmt; yergleichshalber werden solehe Messungen auch an der N2-Bande 
bei 3371A mit einem groBcn ROWLAND-Gitter durehgefuhrt. Aus der N2+-Bande 
folgt eine Temp. yon 14 000°, aus der N2-Bande eine solehe von 7200°. Daraus folgert 
Vf., daB dio Anregung im Metallbogen in N2 nicht olme weiteres durch dio Temp. des 
Gases bedingt ist. — Ahnlicke Messungen werden in der 2. Bogenform in Luft von 1 at 
durehgefuhrt (Stromstarke 2,25 Amp.). Diese Bogenform kann ais BoLTZMANN- 
Strahler aufgefaBt werden; liier ergibt sich eine Temp. yon 5260° absol. (Physiea 3. 
977—94. Nor. 1936. Utrecht, Physikal. Labor.) Z e is e .

H. Schiiler und H. Korsching, U ber Quadrupólmoment und magnełischeś Moment 
von 6931Ga und n31Ga. (Vgl. C. 1937 .1. 282.) Vf. untersucht mit einer wassergokiiklten 
Hohlkatkodenentladungsrohre, dem ZEISS-Dreiprismenspektrograpken u. einem 
PEROT-FABRY-Etalon das Triplett 4 s 5 s 3S1—4 s 5 p 3P0i lt 2 (A =  6456, 6419, 
6334 A) des Ga II-Spektrums. Das Quadrupolmoment 68Ga wird zu q =  + 1  X 10-24 
u. das von 71Ga zu q =  0 +  0,5 x  10~24 bestimmt. Das magnet Moment ergibt sich 
aus Gall in guter tJbereinstimmung mit Messungen von Gal: =  + 2 ,0  u. f.tn —
+  2,5 Kernmagnetonen. Fiir das Vcrlmltnis der magnet Momente fin /n eg erhalten 
Vff. den Wert 1,269. Bei den Linien X — 6456 u. 6419 A wurden kleine Isotopen- 
yerschiebungen von der GroBe Av — 7 bzw. Av =  12 X 10~3 on-1 nachgowiesen. 
In einer Tabelle sind alle bislier bekannten (juadrupolmomente (q) u. die dazugehórigen 
mcclian. (i) u. magnet. (yu)-Momente von 6S29Cu, 6629Cu, 6931Ga, 7131Ga, 7533As, 16163Eu, 
15363E u , 175n Cp, 20180Hg, 200a3Bi zusammengestellt. (Z. Physik 103. 434—42. 27/11. 
1936. Potsdam, Astrophys. Obseryator. Inst. f. Sonnenphysik.) GÓSSLER.

A. Kastler, Der Ramaneffekt und die Chemie. Naeh einer knappen Einleitung, 
in der der Effekt selbst u. die Erzeugung u. Aufnahme von RAMAN-Spektren be- 
schrieben wird, stellt Vf. ubersiehtlich dar, welchen Nutzen die Chemie aus den 
Erscheinungen des RAMAN-Effektes ziehen kann, u. zwar hinsiehtlich der qualita- 
tiven u. quantitativen Analyse, dor Entdeckung neuer Stoffe, der Erforschung der 
Konst. u. von Rk.-Ablaufen, sowio der Mol.-Struktur. So hat man die Analyse der 
RAMAN-Spektren mit Erfolg boi dor Unters. von Terpenen, von Polysubstitutions- 
prodd. des Bzl. u. von komplexen Cyaniden benutzt. Das Auftreten von neuen 
RAMAN-Linien in SnCl4-SnBr,-Gemisclien deutet auf das Vorhandensein von inter- 
mediaren Verbb., wie SnCl3Br u. anderen. In den Spektren von Oleum fanden sich 
die Linien der H2S„0,. Ais Beispiel fiir die Anwendung des RAMAN-Effektes auf dio 
Konst.-Forschung werden die Chloroforme gonannt. Wahrend CHC13 u. SiHCl3 ais 
homoopolare Verbb. RAJIAN-Linien geben, fehlen diese bei den entspreehenden Ge- u. 
Sn-Verbb., bei denen das H abdissoziieren kann. Das Auftreten von RAMAN-Linien 
bei den gasformigen Halogenwasserstoffen beweist ikro homoopolare Bindung. Dio 
elektrolyt. Dissoziation wurde durch die Beobaclitung neuor Linien beim Verdunnen yon 
konz. H N03 u. H2SO., yerfolgt. Auch die therm. Dissoziation laBt sieh am Beispiel des 
S20 ? am Auftreten neuer RAJIAN-Linien erliennen. Umgckchrt verraten sich auch Asso- 
ziationen, z. B. Komplexbildungon, durch das Auftreten nouer Linion. Bei der Unters. 
der RAM AN-Spektren ahnlich g e b au te r  Verbb., die einander ahnliche RAM AN-Spektren 
kaben, ist man auf das Verschiebungsgesetz gestoBen. Dieses besagt, daB die Anderungen 
der RAMAN-Frequenzen in homologen Reiken stetig mit der Anderung der Atomnummer 
erfolgt. Weiter lieBen sick fiir Radikalo u. akt. Gruppen ckaraktorist. Linien finden, 
z. B. fiir S 02 in versckied. S-Oxyden, fiir [NH4], fiir dio —C—H-, = C = 0 -, —C=N-, 
= C = C = -, —CSC— Bindung. Einigo empir. Rcgeln fiir die Versckiebung, die dieso 
ckaraktorist. Linien durek Substituenten erfahren, wurden erwahnt. Die Einw. auBerer 
Krafte auf 1 Mol. spiegelt sich ebenfalls im Aussehcn seines RAMAN-Spekti-ums wieder: 
z. B. der EinfluB von Zustandsanderungen. Die Deutung der hierbei auftrotenden Er
scheinungen zwingt zur Aimakmo mol. Aggregationen. Wicktige Erkenntnisso lioBen 
sick auck aus der nakoren Unters. der Struktur der anregenden Linie zieken, die im aUg. 
stark iiberbelichtet noben den RAMAN-Linien in den Spektren des Streulichtes auftritt. 
Aus der Serio der Rotationslinien, dio die erregendo umgeben, laBt sich bei zweiatomigen 
Gasen ihr Tragheitsmoment borechnen. Bei Fil. ist die erregende Linie von einem 
Kontinuum umgeben; das deutet darauf hin, daB die Mol.-Rotation durch Bldg. gróBerer 
Mol.-Komplexo behindert ist. In einem absehlieBonden Kapitel werden die Quanten- 
theorie u. die klass. Theorie des RAMAN-Effektcs kurz erortert. Zweiatomige Moll. 
geben nur einellAMAN-Linie, mehratomige allg. 3n—6. DieZuordnung der Linien zu den 
yerschied. Grundschwingungen wird durch Depolarisationsmessungen u. durck die An-

135*



2 1 0 0 A ,. A u fb a u  d e r  Ma t e r ie . 1937. I .

wendung der Regol ermóglicht, daB einem Radikal oder einer akt. Gruppe bestimmte 
Freąuenzen zuzuordnen sind. (Rev. gen. Sci. pures appl. 47. 522—36. 559—66. 15/10. 
1936. Bordeaus, Frankreich, Fac. Sci.) W i n k l e r .

Bernard Susz, Ramaneffekt und Molekulstruktur. Zusammenfassender Artikel 
iiber die Methoden u. Anwendungen des Ramaneffektes zur Unters. der Molekiil- 
struktur. (Ann. Guebhard-Severine 11 . 12—23. 1935. Genf, Univ.) GOSSLER.

Wolfgang Engler und K. W. F. Kohlrausch, Die Ramanspektren von Stickstoff- 
■wasscrstoffsaure, N?H, und Kohlensubozyd, C30 2. Mit einem Mikroramanrokr nach 
DADIEU-ENGLER (Inhalt etwa 0,1 cem) werden die  Ramanspektren von N3H u. C30 2 
untersueht. D ie Aufnahmen werden mit dem  Z E IS S-Spektrograph  fiir Chemiker u. 
einem lichtstarken L E IS S-Spektrographen  gemacht. Aus Feinstrukturmessungen des 
ultraroten Absorptionsspektr. v o n  N3H folgt, daB die  Stickstoffkette eine lineare 
Struktur besitzt. Unter dieser Annahme werden d ie  Kraftkonstanten a u s  den 
Schwingungsspektren abgeleitet. Dabei ergibt sich, daB d as N3H-Mol. unsymm. zu 
formulieren ist. Ist aber die  Is-Kette in N3H bzgl. d e r  Bindungen unsymm., dann 
muB sie es a u ch  bzgl. d e r  Atomentfemungen sein. E s  gilt fiir N3H folgende Struktur- 

H
formel: N—N—N. Fiir C30 2 erhalten Vff. folgende lineare, symm. Struktur:
O—  C- —■ C=~- ~C=L=  O, -nie auch aus Elektronenbeugungsverss. folgt. (Z. physik. 
Chem. Abt. B 34. 214—24. Nov. 1936. Graz-Leoben, Techn. Hochschule, Inst. f. an- 
organ. u. phys. Chem. u. Inst. f. Physik.) GOSSLER.

Rolf Langenberg, Ramanuntersuchungen an Gldscni. Vf. untersueht die Raman
spektren von 27 verschied. Gliisem (Blei-, Bor-, Barium-, Quarz-, Phosphat-, Fluor- 
v. Aluminiumglaser). Zur Au&ahme der Spektren wurde ein Z EISS-D reiprism en- 
spektrograpli mit den Kammem 1: 2,3, /  =  12 cm u. 1: 5,5, /  =  27 cm verwendet. 
Zur Beleuchtung wurde die ZEISS-RAMAN-Ellipse in Verb. mit dem Monochromat- 
filter O benutzt. Zur Aufnahme wurden Agfa-Spektral-Ultrarapid-Blauplatten u. 
Perutz-Persenso yerwendet. Die Belichtungszeit betrug 10—30 Stdn. In den unter- 
suchten Glasem mirden folgende Freąuenzen beobachtet: SiO,-Ion: 500, 625, 800, 
1000—1140 cm-1 ; B 04-Ion: 700, 915, 1445 cm-1. Bei einer B?0 3-Schmelze wurden 
die beiden Freąuenzen 803 u. 1261 cm-1 gefunden. Nur fiir die leichtesten der ais 
Glasbildner auftretenden Oxyde konnten Schwingungsfreąuenzen festgestellt werden. 
fiir die schwereren Glasbildner Ba u. Pb dagegen nicht. Weiter wird gezeigt, daB B 
sich nicht in tetraedr. Valenzgeriist einbauen laBt. Auch die Alkalien liefern keinen 
direkten Beitrag zum Ramaneffekt. (Ann. Physik [5] 28. 104— 13. Jan. 1937. Jena, 
Univ., Physikal. Inst.) G o s s l e r .

G. Stammreieh, Die Methoden der Absor-ptionsmessungen im ultravioletten Gebieł
des Speklrums. Zusammenfassender Vortrag. (Natur [russ.: Priroda] 25. Nr. 7. 17—29. 
J u l i  1936.) K l e v e r .

C. Hawley Cartwright, Ionendispersion im ezlremen Infrarot. Die Dispersion 
der Elektrolyte im extremen Ultrarot laBt sich klass. erklaren. Man muB dabei die 
Annahme machen, daB die Translationsverschiebungen der Ionen den Wechseln des 
elektromagnet. Feldes folgen. Bei zunehmender Freąuenz sinkt die Amplitudo der 
Ionenbewegung infolge der Reibung mit den Nachbarmolekiilen. Bei KC1- u. KJ-Elek- 
trolyten ist die Bewegimg der Ionen in bezug auf die H20-Moll. ohne Reibung. (Physic. 
Rev. [2] 49. 101—02. 1936. Univ. of Michigan.) Go s s l e r .

H. E. Watson und K. L. Ramaswamy, Brechungsindex, Dispersion und Polari- 
sałion von Gasen. Vff. bestimmen den Brechungsindes u. die Dispersion von 23 Gasen 
u. berechncn die Elektronenpolarisation. Die untcrsuchten Gase sind: CH.„ C2H0. 
C3H8, n-C4H,0, iso-C4H10, C2H„ C,H„, a-C4E:s, iso-C4H8, /J-C4H8, CH2=C =C H 2, C2H2, 
CH?—C=CH, SiH,, Si2H0, HCN, (CN)2, BF3, NF3, CF4, SiF4, SFe, C02. Die Brechungs- 
indizes ivurden m it einem Z E IS S -In terferom eter (Kammerlange 1 m) gemessen. Ais 
Lichtąuelle diente eine Cd-Hg-Lampe. Die benutzten Wellenliingen waren Cd 6440,24, 
Hg 5462,25, Cd 5087,23, Cd 4801,25, Cd 4679,46, Hg 4359,56. Die gemessenen Werte 
des Brechungsindex wurden auf 25° u. 1 at umgerechnet. Die Elektronenpolarisation 
wurde aus den Messungen des Brechungsindex mit Hilfc der Formel (/joo2 —1)/ 
(/joo2 +  2)-M /d  berechnet, wobei M /d  fiir 25° den Wert 24465 besitzt. Die Werte 
wurden dann yerglichen mit der aus der DE. folgenden Gesamtpolarisation u. der 
Atompolarisation. Die Atompolarisation variicrt von Nuli fur die Edelgase u. die 
meisten zweiatomigen Gase bis zu 70% bei C2N2. Bei den aliphat. KW-stoffen stehen
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die Atompolarisationen in Zusammenhang mit dor MolekiilgróBe u. bilden folgende 
Reihe: Acetylene >  Olefine >  Paraffine. (Proc. Royal Soc. [London] Ser. A 156.
144—57. 1/8. 1936.) Go s s l e r .

A. Braun und P. Holemann, Ober die Temperalurabhangigkeit der Refraktion 
des Jods und iiber die Refraktion des atomaren Jods. 10. Mitt. iiber Refraktion und 
Dispersion von Gasen und Ddmpfen. (Vgl. C. 1936. II. 2091.) Vff. bestimmen durch 
interferometr. Messungen (MlCHELSON-Interferometer) die Temp.- u. Dichteabhiingig- 
keit der Refraktion von jod  bei Konzz. von 1—4 x  10-5 g/eem im Temp.-Inter vall 
von 150—1030°. Zur Messung wurde die Wellenlange 6563 A benutzt. Dio Mol.-Refr. 
ist stark von der Temp. abhangig. Bei Tempp. zwisehen 400 u. 600°, wo die Disso- 
ziation der Moll. in Atome beginnt, nimmt die Refraktion ab. Auch bei Tempp. bis 
400° nimmt die Refraktion deutlich mit steigender Konz. der Rohrfiillung ab. Diese 
Abnahme der Refraktion mit steigender Temp., die bei 1000° bereits 10% betriigt, 
laBt sich nicht erklaren durch eine Rk. des Jods mit der Quarzwand des MeBrohres 
bei hohen Tempp. Aus der Abhiingigkeit dor Refraktion von der Konz. liiBt sich fur 
die Refraktion des atomaren Jods ein Wert von 13,4 ±  0,2 ccm bestimmen. Mit Hilfo 
dieses Wertes wurde die Molekiilrcfraktion ais Funktion yon D. u. Temp. bestimmt. 
Fiir die Abhiingigkeit der Refraktion von der D. wird die Dampfung yerantwortlich 
gemacht. Die Anderung der Refraktion mit der Temp. steht auf Grund der Dispersions- 
theorie mit der Anderung der Liehtabsorption in Zusammenhang. Fiir die Wellenliingo 
6563 A ergab sieli fiir die Refraktion der Atome 13,4 X 0,2 ccm, fiir die der Moll. 32,2 +
0,2ccm. Mit Hilfo der eingliedrigen Dispersionsformel li  — (I i» —A2)/(A"— }?c) berechnet 
sich die Refraktion des Jodatoms fiir unendlich lange Wellen zu 12,5 ±  0,3 ccm. Dieser 
Wert wird mit den entsprechenden der benachbarten Elementc X u. Cs yerglichen. Dabei 
zeigt sich, daB die Atomrcfraktion fiir A =  co in der Reiho J  (12,5) — X  (10,2) — 
Cs (115) bei X  ein Minimum durchlauft. Bei der Ausbildung einer abgeschlossenen 
Schale tritt eine starko Refraktionsyerminderung ein. Zum SchluB werden experimen- 
tell bestimmte Werte der Refraktion von KJ, HgJ2 u. HJ yerglichen mit den Werten, 
dio aus den Atom- bzw. Ionenrefraktionen additiy berechnet sind. Boim Zusammen- 
tritt vonK+ u. J~ zumRrystall findet eine Verringerung der Refraktion um 0,5 ccm statt. 
Der Zusammentritt der Atome K u. J ist dagegen begleitet von der groBen Verminde- 
rung um 87 ccm, was durch die festere Bindung des an sich locker gebundenen Leucht- 
elektrons des K-Atoms erklart wird. Beim HgJ2 ist dagegen der Summenwert fiir 
die Ionen um 4,3 ccm gróBer ais fiir die Atome. Fur HJ gilt folgendes: Bei der 
Bldg. der freien Ionen aus den Atomen tritt eine Erhohung der Refraktion um 4,0 ccm 
auf. Der Zusammentritt der Ionen zum Mol. ist aber begleitet yon einer starken Er- 
niedrigung der Refraktion (um 4,9 ccm), so daB auch die Bldg. des Mol. aus Atomen 
yon einer Erniedrigung der Refraktion (0,9 ccm) begleitet ist. (Z. physik. Chem. Abt. B 
34. 357— 80. Dez. 1936. Miinehen, Univ., Physikal.-chem. Inst.) Go s s l e r .

G. B. Sabinę, Das Reflexionsvermogen aufgedampfter Metallscliicliten im nahen 
und enlfernlen Vltraviolett. Es wird berichtet, daB das Reflexionsvermogen auf
gedampfter Metallschichten yom Sichtbaren bis 450 A nach einer photograph. Meth. 
bestimmt wurde, u. zwar fiir die Elemente Al, Sb, Be, Bi, Cd, Cr, Cu, Au, Fe, Pb, Mg, 
Mn, Mo, Ni, Pd, Pt, Ag, Te, Sn, Ti, Zn u. Zr. MeBgcnauigkeit 3 %  im nahen u. unter 5 %  
im entfernten Ultraviolett. (Buli. Amer. physic. Soc. 11. Nr. 4. 10. 5/6. 1936.) W lNKL.

L.-W. Shubnikow und A. K. Kikoin, OplischeEzperimentemit fliissigemHeliumII. 
Bei Unters. der spezif. Wiirme von fl. He unterhalb 2,19° K traten Anomalien auf. 
Vff. yermuteten, daB fl. He fl. Krystallc bildet. Zum Beweis dieser Annahme wurden 
lolgende Verss. durchgefiihrt: 1. Es wurde festgestellt, ob fl. H e li zwisehen 4,22 u.
1,72° IC hindurchgehendes polarisiertes Liclit depolarisiert. 2. Es wurde ein Strahlen- 
biindel durch fi. H eli, das sich in einem elektr. Feld bei einer Temp. yon 1,72° K 
befand, hindurcligeschickt u. festgestellt, ob eine Schwaehung der Intensitat eintritt. 
Beidc Verss. yerliefen negatiy, so daB das anomale Yerh. von fl. H eli durch obigo 
Annahmo nicht erklart werden kann. (Naturę [London] 138. 641. Physik. Z. Sowjet- 
union 10. 119—20. 1936.) Go s s l e r .

Henri Bizette und Belling Tsai, Thermische Veranderung der magnctischen Doppel- 
brechung von Stickoxyd, NO, und komprimiertem Sauersloff. Es wurde fiir NO in dem 
Temp.-Bereieh yon + 2 0  bis — 80° die Anderung der magnet. Doppelbrechung fur 
A =  0,546 fx gemessen. Bei 19° u. einem Druck von 93,5 kg/qcm u. einer konstanten
D. betrug dio Drehung des Analysators fl — 1° 49', bei —80“ 1° 51'. Bei einem kon
stanten Druck yon 79 kg/9cm u. bei +19° /? =  1° 32', bei —80° 3° 29'; das Yerhiiltnis
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/?l9: f}-so — 0,40, das Verhaltnis der DI). 0,44,. Dieselben Verss. wurden mit 0 2 an- 
gestellt. Gefiillt bei 18° unter einem Druek yon 135 kg/qcm ergab sieli bei 291° T° absol. 
fi — 21°, bei 193° 7'° absol. 55', bei einem konstantom Druek von 62 kg/qcm nw fi — 9,5' 
bei 291 T° absol., bei 193 T° absol. 46'. Im ersten Fali ist das Verhaltnis des Winkcls 
2,65, das Verlialtnis der 1 /T 2 =  2,28 u. das der 1/2'3 =  3,45, im zweiten Fali ist das 
Verlialtnis der DD. 0,546. (C. R. hebd. Seanees Aead. Sci. 202. 2143—45. 29/6. 
1936.) G o t t f r ie d .

M. J. Buerger, Die kinetische Orundlage des KrystaUpolymorpMsrnus. Der Vf. 
stellt allgemeine Botraehtungen an, um den Polymorphismus von Krystallen von 
einem dynam.-strukturellen Standpunkt aus zu erkliiren. Er gelit liierbei yon dem 
Gedanken aus, daB die Bewegung der Atonie nieht vollkommen ungeordnet ist, sondern 
in einer gewissen Beziehung synohronisiert in bezug auf dio Nachbaratome. Diese 
Warmebewegung ist eine Wollenbewegung unter den Atomen u. dio Art dieser Wellen- 
bewegung ist maBgebend beteiligt an dem Polymorphismus. In den Krystallen treten 
neuc Gruppon auf, die entweder ein Mol., eine mol. Gruppo oder eine Koordinations- 
gruppe von Atomen darstellen, die ihrerseits eharakterist. Gruppenyibrationen aus- 
fuhren. Fiir eine yorgegebeno Temp. besteht eine beyorzugto Vibrationsart, die der 
Gruppo eine gowisse dynam. Struktur aufzwingt. Stabile Krystallo bilden sieh bei 
dieser gogebenen Temp., indom sie eine Struktur bilden, dio derart ist, daB diese bevor- 
zugte Symmetrie durch die Struktur der Gruppo bedingt ist. (Proc. Nat. Acad. Sci. 
USA 22. 682—85. Dez. 1936. Cambridge, Mass., Minerał. Labor., Massachusetts Inst. 
of Technology.) " G o t t f r ie d .

M. J. Buerger, Die allgemeine Rolle der Zusammensetzung beim Polymorphismus. 
Vf. bespricht zunacht den Einfl., den die yerschied. Arten yon festen Lsgg. auf den 
Polymorphismus ausiiben. Er bespricht liierauf den Einfl., den kleinste Verunreini- 
gungen auf die Umwandlungstemp. u. den Umwandlungsmeehanismus von reinen 
Substanzen haben. (Proc. Nat. Acad. Sci. USA 22. 685—S9. Dez. 1936. Cambridge, 
Mass., minerał. Labor., Massachusetts Inst. of Technology.) G o t t f r ie d .

M. Kornfeld, Uber die Keimbildung bei der Relcrystallisation. III. Die Orientierung 
der Rehryslallisationskeime. (II. ygl. C. 1936. I. 3796.) Zur Unters. der Orientierung 
von Bekrystallisationskuryen gelit der Vf. yon durcli Rekrystallisation gezuchteten 
Aluminiumoinkrystallen aus, dereń Orientierung opt. festgelegt wurde. Diese ICry- 
stalle wurden durch Dehnung deformiert u. dann rekrystallisiert. Die infolge dieser 
Rekrystallisation auftretenden neuen Korner wurden durch Atzung sichtbar gemacht, 
ilire mittlero GróBe u. ihro Orientierung festgelegt u. in stereograph. Projektion dar- 
gestellt. Es wurdo gefunden, daB die Bildungsgeschwindigkeit yon Rekrystallisations- 
keimen oinen maximalen Wert hat in den Gebieten des piast, gedehnten Krystalls, 
dessen Orientierung sich stark von der beyorzugten Orientierung unterscheidet. (Physik. 
Z. Sowjetunion 10. 142—53. 1936. Leningrad, Physikal.-teehn. Inst d. Urals.) GOTTFR.
*  J. A. A. Ketelaar, Róntgenanalyse und Chemie. Zusammenfassender Vortrag: 
Grundlegendo Vorstellungen, Silicate, hochmolekulare Stoffo, Struktur yon Fliissig- 
keiten. (Chem. Weekbl. 33. 648—54. 31/10. 1936. Leiden, Univ., Labor. f. anorgan. 
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

B. Vonnegut und B. E. Warren, Die Struktur von krystallinem Brom. Inhaltlieli 
ident. mit der C. 1937. I. 528 referierten Arbeit. (J. Amer. chom. Soc. 58. 2459—61. 
Dez. 1936. Cambridge, Mass., Eastman Labor. of Phys. and Chem., Massachusetts Inst. 
of Technology.) ' G o t t f r ie d .

S. H. Bauer und Linus Pauling, Die Struktur von Pentaboran, BsHa. Es wurden 
Elektronenbeugungsaufnahmen mit ?. — 0,06 A  an gasformigem Pentaboran, 
hergestcllt u. aus ihnen die radiale Intensitatsverteilungskurve berechnet. Hierauf 
wurde fiir 18 yerschiedcno Mol.-Modolle die Intensitatsyerteilungskuryen unter be
stimmten Voraussctzungen berechnet u. mit der cxpcrimcntellen yerglichen. Die beste
t)bereinstimmung ergab sich fiir die Anordnung BH2< jjjj2> B —BH3, einem ąuadrat-
fórmigen Viererring mit dem funften B-Atom in derselben Ebene u. den Abstandon 
B—B =  1,76 ±  0,02 A , B—H =  1,17 ±  0,04 A . (J. Amer. chem. Soe. 58. 2403—07. 
Doz. 1936. Pasadena [Cal.], Gates Chem. Labor., Inst. of Technology.) GOTTFRIED.

Renzo Gianasso, Formeln zur Berechnung der Kompressibilitat und der thermisehen 
Ausdehnung. Ohne niihere Angaben iiber die Ableitung werden Formeln zur Berechnung

*) Krystallstruktur y. Mineralien ygl. S. 2124; v. organ. Yerbb. vgl. S. 2134.
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der Kompressibilitat, der Hauptschwingungsfreąuenzen u. dor therm. Ausdehnung 
von Iononkrystalien bestimmter Gittertypen mitgeteilt, die unter Anwendung des 
dritten Hauptsatzes gewonnen wurden. Die Formeln gelten fiir Ionenkrystalle, bei 
denen um ein Zentralion im gleichen Abstand Ionen des entgegengesetzten Vorzeichens 
angeordnet sind. Die Formel fiir den Kompressibilitatskoeff. x lautet: x =  lfr*l(v-<F), 
wo r den Ionenabstand, v die Valenz des Zentralions u. e das elektr. Elementarąuantum 
darstellen, wahrend k ein Zahlenfaktor ist, der yon der geometr. Anordnung der Ionen 
abhangt u. z. B. beim NaCl-Typus gleich 3/2, beim Blendetypus gleich ]/3  ist. Die fiir 
35 Krystalle yerschied. Gittertypen bereebneten Kompressibilitatswerte stimmen mit 
den experimentellen im allgemeinen gut uberein. Einige groBere Abweichungen werden 
der Temp.-Abhiingigkeit der Kompressibilitat zugesekrieben, da die Formel streng 
nur fiir den absol. Nullpunkt gilt.

Die Gitterseliwingungen in Richtung der Verb.-Linie der Ionen werden bei 
KrystaUen vom NaCl-Typus nach der Formel I, fiir CaF2 nach der Formel II berechnet. 
mA bzw. mu bedeuten die At.-Geww. des Zentralions bzw. der dieses umgebcnden 
Ionen. — Fiir vm werden bei NaCl 67 (63) -10u , bei ICCl 50 (47)-1011 u. bei CaF2 112 
(10G)-10l I cm 1 berechnet. (In Klammem die experimentellen Werte). — Die Aus- 
dehnungskoeff. werden naeh der Formel: a =  wr/(3 v c-)-C berechnet, wo n die Zahl 
der umgebenden Ionen u. G die auf ein Atom bezogone spezif. Wiirme ist, die bei Zimmer- 
temp. gleich 3 k gesetzt wird. Die fiir 21 Krystalle berechnetcn Werte stimmen mit 
den experimentellen durchweg gut uberein. — SchlieBlich werden die Formeln auch 
auf Krystalle einfachcr Elemente angewandt, wobei die Elektronen dor iiuBeren Schale 
ais negative Ionen aufgefaBt werden, die das Zentralion entsprochender Valenz um- 
geben. Bei einigen Elementen, bes. bei den Alkalien u. beim Diamant stimmen die 
berechnetcn Werte uberein, wahrend bei anderen die Obereinstimmung nur durch 
geeignete Wahl der Valcnz des Zentralatoms erzielt worden kann. (Nuovo Cimento 
[N. S.] 13. 355—65. Aug./Okt. 1936. Turinf Kgl. Ingenieurscliule, Labor. f. Experi- 
mentalphysik.) ' ScHON.

W. Danilow, W . Finkelstein und M. Lewaschewitsch, Ronigcnographisćhe 
Struklurbeslimmung einiger Komplezionen in Eleklrolytlosungen. Rontgenograph. mit 
gefilterter CuK-Strahlung wurden untersueht Lsgg. yerschied. Konz. yon 
kftZnJ\ u. ZnJ2; die erhaltenen Diagramme wurden ausphotometriert. Fiir die beiden 
ersten Substanzen wurden theoret. Intensitatskurven berechnet fiir tetraedr. Modelle 
yon HgJ4 . u. ZnJ4-Ionen unter der Voraussetzung gasartiger Ionenstreuung. Die 
ubereinstimmung des allgemeinen Intensitatsyerlaufes der experimentellen u. tiicoret. 
Kurven ist bofriedigend. FiirK2HgJ4 ergibt sich ein Abstand J—J =  4,9 bzw. 5,0 A,
fiir K2Zn Jj J—J =  4;6 u. 4,9 A . Hieraus errechnet sich Hg—J =  3,04 A u. Zn—J =
2,82 A . — Bei den ZnJ„-Lsgg. treten an den gleichen Stellcn wie im K2ZnJ4 mit den 
gleichen Initensitaten Maxima auf, woraus geschlossen wird, daB in Znj2-Lsgg. Ionen 
vom Typus ZnJ4—  yorlianden sind. Diese Anscliauung findet eine Stiitzc in elektro- 
chem. Unterss. anderer Autoren. (Physik. Z. Sowjetunion 10. 223—30. 1936. Dnepro- 
petrowsk, Inst. f. pliysikal. Chemie d. Akad. d. Wissensch. d. Ukrain. SSR u. Chem.- 
technol. Inst.) GoTTFRIED.

W. Danilow und I. Radtschenko, Die Struktur der fliissigen Melalle. In einer 
hochoyakuierten Kammer wurden an obenen Oberflaehon yon fl. Bi, Sn u. Pb 
Rontgenaufnahmen hergestcllt, die einigo deutliclio Maxima zeigen. Aus den Dia- 
grammen ergab sich, daB die Struktur des fl. Pb dem des Hg ahnlieh ist u. daB fl. Sn 
u. Pb Strukturen besitzen, dio oinen gewissen Zusammenliang mit denen der kry- 
stallinen Metalle haben miissen. (Physik. Z. Sowjetunion 10. 260. 1936. Dnepro- 
potrowsk, Pliysikal.-techn. Inst.) GOTTFRIED.

W. Danilow und I. Radtschenko, Streuung von BontgenslraMen in fliissigen 
Metallegierungcn. Es wurden Rontgenaufnahmen hergestellt an don fl., outekt. Legie- 
rungen Bi-Sn, Bi-Cd, Sn-Pb, Sn-Zn u. Bi-Pb. Das Diagramm der Logierung Sn-Pb 
ergab eine Ahnlichkeit zu dem des Pb, wahrend das von Bi-Sn Parallelen zu dem 
Diagramm des Bi erkennen lieB. Hieraus ergibt sich, daB in der fl. eutekt. Legie- 
rung von Bi-Sn Boreieho yorkommen miissen, die eine ahnliche Struktur wie das reine 
Bi besitzen miissen. (Physik. Z. Sowjetunion 10. 261. 1936. Dnepropetrowsk,

II

Physikal.-techn. Inst.) G o t t f h ie d .
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Augustę Hollard, Die Krankheiten der Meialle. Nach einem Hinweis auf die 
Bewegungen der Moll. in festen Kórpern wird auf die Umwandlungen von Metallen u. 
Legierungen im festen Zustand eingegangen, die sieh teilweise ais „Krankheiten“ auGern 
kónnen: Zinnpcst, Forcierkrankheit, interkrystalline Versprodung, interkrystalline 
Korrosion. (Buli. Soc. Encour. Ind. nat. 1 3 5 . 593—608. Okt./Nov. 1936. Ecole de 
Physiąue et do Chimie industrielles u. Labor. central dc la Compagnie franęaise des 
Metaux.) Go l d b a CH.

Ulrich Dehlinger, Der Mechanismus von Ausscheidungen und Umwandlungen. 
Fur Umwandlungen im festen Zustand kann die Phasenregel nur naherungsweise 
angewendet werden, da derartige Umwandlungen meistens iiber Nichtgleichgewichts- 
zustande Torlaufen. Die bei Ausscheidungsvorgangen moglichen Zwischenzustande 
werden erórtert, u. auf Unterschiede zwischen der Aushartung bei Raumtemp. u. der 
tatsachlichen Ausscheidung bei hoheren Tempp. wird hingewiesen. Die Korrosions- 
bestandigkeit der einzelnen Zwischenzustande wird besprochen, u. die thermodynam. 
Bedingungen der Umwandlung im festen Zustand sowie die dabei auftretenden geometr.- 
krystallograph. Vorgange werden aufgezeigt. (Arch. Eisenhiittenwes. 10 . 101—07. 
Sept. 1936. Stuttgart, Kaiser-Wilh.-Inst. fur Metallforschung, Bericht Nr. 352 des 
Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.) B a r n ic k .

Jwu-Shi Wang, Die Diffusion von Gasen durch Metalle. D ie D iffusion v o n  G asen 
d u rc h  M etalle w ird  in  g u te r  U bereinstim m ung m it dem  E x p erim en t d u rc h  eine G leichung 
von  RlCHARDSON wiedergegeben. E s  is t  n =  (k/l) T llte~blT (p — D ruck , 
T  =  T em p., I =  D icke des M etalles, 6 u . k =  K o n s ta n ten  des betre ffenden  Gas-M etall- 
system s). Bzgl. d e r  T em p. is t  dio U bereinstim m ung zw ischen T heorie u . E x p erim en t 
g u t, bzgl. des D ruckes n u r  im  G ebiete h o h e r D rucke; bei n iedrigen  D ru ck en  n im m t 
im E x p erim en t n  s ta rk e r  a b  a is p ‘/«. SMITHELLS u. R a n s l e y  nehm en  an , daB d e r 
D iffusionsvorgang n ich t, wie im  A nsatz  von RlCHARDSON vorausgesetz t, so vor sieh 
g eh t, daB d ie  in  d a s  M etali e in tre ten d en  (m ehratom igen) Moll. dissoziieren u . d a n n  ais 
A tom e diffundieren , sondem  zu n ach st eine A dsorp tion  d e r Gasm oll. in  F orm  von 
A tom en a n  d e r O berflache des M etalles s ta ttf in d e t  u. diese A tom e e rs t  d a n n  au s dieser 
adso rb ierten  S ch ich t he rau s in  d a s  In n e re  des M etalles d iffundieren . U n te r  dieser 
V oraussetzung e rh a lten  SMITHELLS u . R a m s le y  d ie  D iffusionsform el n  — K G  p 1/., 
in  d e r  0  n ach  LaNGMUTR gleieh a p '/ i / ( l  +  a p '/.)  is t. Bei h oheren  D rocken  g e h t diese 
B eziehung in  diejenige von  RlCHARDSON iiber, ab er a u ch  bei n iedrigen  D ruckw erten  
e n tsp r ic h t sie dem  E x p erim en t. B ei seh r h o h en  D rucken  (G roB enordnung 100 a t)  
laB t dieses M odeli jedoch  eine S a ttig u n g  en v arten , d ie  experim entell n ic h t gefunden 
w ird . Vf. k a n n  zeigen, daB diese Schw ierigkeit bese itig t w ird , w enn zusatz lich  ein 
Y organg angenom m en w ird , d e r  d a r in  b es teh t, daB G asatom e aus dem  In n eren  des 
M etalles a n  seine O berflache d iffund ieren  u . d o r t  m it anderen  (adsorb ierten) A tom en 
Moll. b ilden , dio d u rch  V erdam pfung  in  d ie  G asphase zuriickgehen. (Proc. Cam bridge 
philos. Soc. 32. 657—62. 1936.) R e u s s e .

Louis J. Gillespie und Lionel S. Galstaun, Das Palladium-Wasserstoff- 
gleichgewicht wid neue Palladiumhydride. Es wurden die Wasserstoff-Palladium- 
gleichgewichte in dem Temp.-Bereich von 200—313° bei verschied. Drucken gemessen. 
Aus den erhaltenen Diagrammen ergab sieh, daB die Hydride PdM , Pd3H, PdJI  u. 
Pdgll auftreten. Sie sind aufzufassen ais feste Lsgg., die iiber einen begrenzten Temp.- 
Bereich hinweg eine stochiometr. Zus. haben. — Es wird kurz auf das natiirlich vor- 
kommende PdtHg3 eingegangen, das einen sehr niedrigen Zers.-Druck besitzt. Bei den 
Verss. der Vff. enthielt das Pd nach dem Vers. weniger ais 0,2% Hg. (J. Amer. chem. 
Soc. 58 . 2565—73. Dez. 1936. Cambridge, Mass., Research Labor. of Phys. Chemistry, 
Massachusetts Inst. of Technology.) GOTTFRIED.

Gaston G. Gauthier, Die Leitfahigkcit von hochstreinem Aluminium und der 
Einflufi vo?i geringen mełallischen Zusatzen. (Aluminium 18 . 564—67. Nov. 1936. —
C. 1 9 3 7 .1. 703.) G o l d b a c h .

G. Welter und T. Mojrnir, Die mechanischen Eigenschaften von Aluminium- 
ein- und -vielkrystallen. Zugverss. an rekryst. Al verschied. Reinhcit (99,8 u. 99,5%) 
fiihrte zu folgenden Ergebnissen: Form u. Richtung des rekryst. Komes hangt vom 
Reinheitsgrad ab; boi 99,8%ig. Al sind die Krystalle quer zur Stabachse geneigt, 
bei 99,5%ig. Al sind sie parallel der Stabachse orientiert. Die Festigkeit des Viel- 
krystalls wird von der Krystallorientierung in der Weise beeinfluBt, daB bei einer 
Orientierung liings der Stabachse dio Festigkeit auf Kosten der Dehnung erhóht wird. 
Bei der. Querorientierung liegen die Yerhaltnisse umgekehrt. Die Erfahrung von
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Y a m a g u c h i (C. 1930. I .  479), daB die Komgrenzen ein Dehnungsminimum auf- 
weisen, wird bestatigt. Bei den Einkrystallen ist der t)bergang von federnder zu 
bleibender Verformung seiir scharf ausgepragt. Je nach Lage der Stabachse betragt die 
Elastizitatsgrenze 0,75 oder 1,6 kg/qmm, u. der Elastizitatsmodul 5250 oder 7150 kg/ 
qmm. Die auf den tatsachlichen (juerschnitt bezogene Festigkeit liegt bei 5,6 oder 
8,1 kg/qmm, die auf den Ausgangsquerschnitt bezogene Festigkeit zeigt keine Unter- 
schiede. Dagegen schwankt die Dehnung des Einkrystalls zwischen 53,2 u. 97%. Bcim 
Vielkrystall sinkt die Festigkeit mit wachsender KorngróBe; bei den Kornabmcssungen 
von 0,1—2,3 mm nahm die Festigkeit von 6,7 auf 5,8 kg/qmm ab. (Metallurgia 15. 
49-—53. Wiadomości farmac. 3. 130—36. 1936. Warschau, Techn. Hoclisch., Hutten- 
mann. Abtlg.) ____  G o l d b a c h .

Lonis de Broglie, La physiąue nouvcllo et les quanta. Bibl. de philosophie scicntifiaue. Paris:
Flamm arion Fils. 1937. (312 S.) 15 fr.

A2. Elektrizitat. Magnetismus. Elektrochem ie.
H. 0. Jenkins und S. H. Bauer, Ober die Anwendung der Raman-Krislinanschen 

Theorie auf die Bestimmung von Dipohnomenten nach der Methode der verdunnten 
Losungen. [Vgl. C. 1936. II. 3408 ( J e n k in s ) u. C. 1936. II. 2097 (B a u e r ).] Die 
RAMAN-KRiSHNANschc Theorie der dielelctr. u. opt. Eigg. yon Lsgg. (ygl. C. 1928.
I. 1618) wird einer krit. Betrachtung unterzogen. Zunachst werden Einwande gegen 
die Art der Bercclinung des inneren Feldes erhoben. Weiter wird darauf hingewiesen, 
daB aueh der Einfl. des auBeren Feldes auf die Losungsmittel- u. die (gelosten) Dipol- 
mol]., ferner der Einfl. der Dipol- auf die Lósungsmittelmoll. u. schlieBlieh die Ladungs- 
verteilung in den Dipolmoll. in Betracht zu ziehen sei. Da dieso yerschied. Einfll. 
mathemat. jedoch nur fiir ganz spezielle Falle, die prakt. kaum vorkommen, zu fassen 
sind, glauben Vff., daB das Problem der Losungsm.-Abhangigkeit eines in diesem 
Losungsm. gemessenen Dipolmomentes zur Zeit nur auf empir. oder halbempir. Wego 
bearbeitet werden kann. Die Anwendbarkeit der RAM AN-KmsHNANschen Theorie 
wird an Hand von bekannten DE.-Messungen an Lsgg. yon Dipolsubstanzen (bcs. yon 
Nitrobenzol u. Chlorbenzol) in yerschied. dipollosen Losungsmitteln gepriift. Hierbei 
ergibt sich, daB die Theorie die Messungen hóchstens groBcnordnungsmaBig wieder- 
zugeben yermag. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2435—38. Dez. 1936. Pasadena, California 
Inst. of Technology, Gates Chemical Labor.) FUCHS.

W. I. Kalinin, Zur Mełhodik der Bestimmung von Dielektrizitatskonslanten bei 
sehr hohen Frequenzen. Es wird die zweite DRUDEsche Meth. zur Best. der DE. von 
Fil. angewendet. Die Nachteiie dieser Meth. werden durch Anwendung eines D a r - 
BORDschen Wellenmessers beseitigt. E s laBt sich dabei eine gute Resonanzscharfe 
bei starker Kopplung mit dem Oscillator erzielen. AuBerdem erhalt man eine period, 
yeranderliche Empfindlichkeit, dio sich willkurlich auf yerschied. DE.-Bereiche ver- 
schieben laBt. (Physik. Z. Sowjetunion 10. 257—59. 1936. Saratów, Phys. List. d. 
Univ.) B r u n k e .

E. F. Burton und L. G. Turnbull, Dielektriziiatskonstanten fester Korper bei 
hohen Freguenzen und der Einflufi des Krystallisationswassers auf die Dielektrizitats- 
konstante. Die DEE. yon Natriumchlorid, Alaun, Magnesiumsulfat (krystallin u. ent- 
wiisscrt), Kupfersulfat (krystallin u. entwassert), Kaliumjodid, Borax (lcrystallin u. 
entwassert) wurden bei Zimmertemp. gemessen. Zur Mcssung diento eine Resonanz- 
meth. bei 2-10° Hz. Weiter wurden Messungen der DE. ausgefuhrt yon Mischungen 
von dem betreffenden Salz u. wasserfreiem 01 in yerschied. Verhaltnissen. Aus der 
FRiCKEsehen Formcl ergibt sich dann mit der DE. des Oles diejenige des Salzes. Soweit 
yergleichbar, stimmen die gemessenen Werte gut mit Literaturdaten iiberein. — Wird 
ein krystallwasserhaltiges Salz entwassert, so steigt seine Diclektrizitatskonstante. 
Die Anderung der Mol.-Refr. des Krystallwassers ist angenahert konstant. (Proc. 
Boy. Soc. [London] Ser. A 158. 182—98. 1/1. 1937.) E t z r o d t .

M. Michaiłów und G. Ssoja, Ober die Temperalurabhdngigkeit der eleklrischen 
Eigenschaften einiger Dielektrika. Vff. untersuchen den Oberflachenwiderstand yon 
Glas u. anderen Dielektriken bei tiefen Tempp. Die untersuekte Fensterglasplatte 
wird mit zwei konz. Al-Belagen yersehcn, zwischen denen die Oberflachenleitfahigkeit 
gemessen wird; das Ganze befindet sich in einem DewargefaB. Dio relatiye Feuchtigkeit 
wird bei jedem Vers. konstant gehalten. Fiir Glas ergibt sich der Koeff. a der Glei
chung q( =  Q0e~at bei 80% Feuchtigkeit zu 0,07 zwischen — 40 u. — 140°. Bei weiBern
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Marcnor erfolgen Messungen wegen des unter 0° raseh ansteigenden spezif. Wider- 
standes nur bis herab zu — 25°; zwischen 20 u. 10° ist a =  0,42, unterhalb — 10° 0,04 
wie bei reinem Eis; der Verlauf der dielektr. Verluste ist bei Marmor stark von der 
Feuohtigkeit der Atmospharo (untersucht bei 10, 40 u. 80% Feuchtigkeit) abhangig. 
Bei trockenem PreBspan ist ein ausgesprochenes Maximum des Verlustwinkels bei
— 60° zu beobachten, wie iibrigens bei allen Stoffen, die Hydroxylgruppen enthalten, 
also auch Schellack, Papier, Cellophan, Kolophonium u. Lycopodium. Bei hohen Fre- 
ąuenzen liegt das Maximum im Gebiete n. Tempp. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal 
technitsclieskoi Fisiki] 6. 786—90. 1936. Leningrad, Industr.-Inst.) R .K .M u l l e r .

B. M. Tarejew, Eleklrokinelische Prozesse in Diclektriken. Kolloidtheorie der 
dielekłrischen Verluste. Vf. entwickelt eine Theorie der dielektr. Verluste fur ein Di- 
elektrikum, das ein Koll.-Syst. von gleiclim&Big in der eincn Pliase verteilten kugel- 
fórmigen Teilchcn der anderen Pliase darstellt. Ist dio sinusoidale elektr. Feldspannung 
E  =  Ema.x ■ sin co ł, die effektive Feldspannung <S =  (1 lY% ) • Emax, der Teilchenradius r, 
die Zahl der Tcilclien in der Vol.-Einheit n, dio Tcilchcnmasse m, der dielektr. Koeff. 
des Mcdiums e, seine absol. Viscositat r], das clektrokinet. Potential f ,  dann ergibt 
sich fur die Groflc p der dielektr. Yerluste die Beziehung:

p =  6 n -6- e2- 2̂-?̂ ■?;/_[(6 n-r] r)- +  (co-to)2] .
Es werden weiter Gleichungen fiir dio Energieabsorption in der Vol.-Einheit u. fur das 
Yerlialtnis der dielektr. Verluste bei sinusoidaler u. bei konstanter Spannung ab- 
geleitet. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitsclieskoi Fisiki] 6. 783—85. 1936. 
Moskau, Energet. Inst.) R. K. M u l l e r .

Ferdinand Waibel, Ober den Avfbau der Sperrschicht beim Kupferoxydulgleich- 
richter. Dos bisher iiber den Kupferoxydulgleichrichter Bekannte bezieht sich vor- 
wiegend auf die B ld g .  der Sperrschicht; Vf. stellt zusammenfassend fest, daB diese 
aus thermodynam. Griindcn verstiindlich ist. Das ist dagegen nicht der Fali fiir ihren 
nnipolaren Charakter. Dio Messungen des Vf. sollen einen Beitrag zu dieser Frage 
liefern. — Vf. ist es gelungon, Sperrsehieliten aus Kupferoxydul von makroskop. Dicke 
(einige 1/10 mm) herzustellcn. Diese wurden durch Abatzen schichtweise abgetragen 
u. bei den entstehenden Dicken auf ihre Stromspannungskennlinien, Potentialverlauf 
u. opt. Eigg. (Veroffentlichung spiiter!) untersucht. Die gesamte Schichtdicke bei den 
folgenden Messungen betrug 0,3 111111, die in 9 Schichten der Dicke 0,03—0,04 mm 
abgetragen wurde (Dickenmessung durch Wagung). Die Messung der Querwiderstande 
der Restschichten ergab keine lineare, sondern eine wesentlich schnellere Abnahme 
dersolben, u. zwar naeh 9 glcichmaBigen Abtragungen statt auf ł/io auf den 104ten 
Teil. Das Hauptspannungsgefalle eines angelegten Potentials liegt also an einer dunnen 
AuBensehieht. Die „Abklingstrecke", in der der Widerstand auf den e-ten Teil ab- 
sinkt, betragt 40 /i. Zwischen 80 u. 300 /x folgt der Potentialverlauf u. damit auch 
der spezif. Widerstand einer e-Funktion. TJnterhalb 60—70 fi bleibt der spezif. Wider
stand bis etwa 35 /1 konstant, um dann ganz steil abzusinlten. Unmittelbar auf dem 
Mutterkupfer liegt schlicBlich die Sperrschicht mit wiederum bohem spezif. Wider
stand. Vf. bringt eine Deutung der gefundenen McBergobnisse. •— Zwischen +  400 u. 
—400 V werden die Gleichrichterkennlinien der oinzelnen Schichten aufgenommen. 
Unipolaritat tritt erst von 100 V ab auf, die Kcnnlinien zeigen in beiden Strom- 
richtungcn starkę Spamiungsabhangigkeit. Vf. deutet dies ais Fcldstarkenwirkung. 
Einige Andeutungen uber techn. Gleichrichter u. ICrystalldetektoren, dio sich in diesen 
Zusammenhang einfugen, beschlieBen die Arbeit. (Wiss. Veroff. Siemens-Werken 15. 
75—86. 1936.) R e u s s e .

Robert strigel, Ober den Entladererzug im gleichfórmigen Feld bei grofleren Schlag- 
weiten. Vf. miBt die Aufbauzeit u. Streuzeit des Entladungsvcrzuges an 10-cm-Kugeln 
u. an Platten bei StoBspannung. Dabei ist die Aufbauzeit die zur Bldg. der Elektronen- 
lawine aus dem Anfangselektron erforderlicho Zeit; sie ist glcichzeitig der kiirzest 
inogliche Wert des Entladeverzuges. Die Streuzeit ist diejenige Zeit, in der die Anfangs- 
elektronen gebildet werden, sio stellt einen statist. Wert dar. — Es wird mit einer ge- 
eigneten Anordnung (StoBspannungsąuelle, Zeittransformator) die Verteilungskurve 
des Entladcverzuges gemessen u. festgestellt, daB Yerziige unter einer gewissen Mindest- 
zeit o nicht vorkommen. Bei 160% trberspannung u. einer Schlagweite von 3 cm 
betragt a z. B. 30 ns, bei 115% t)berspannung 84 ns. Im iibrigen treten statist. ver- 
teilte Streuzeiten auf, dereń Hochstwerte Bruchteile der Aufbauzeit a darstellen. Die 
Aufbauzeiten sind unabhangig von der Hohe der Schlagweite, ebenfalls von der GróBe 
der Elektroden u. etwaiger UV-Bestrahlung. Die Entladungsverzugszeiten streuen
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um so mchr, je geringer das StoByerhaltnis wird. Dio teilweise etwas abweichenden 
Resultate anderer Autoren werden diskutiert. Die Messungen losson einige Schliisse 
auf den Entladungsmechanismus zu: Die yerhaltnismaBig kurzeń Aufbauzeiten (z. B. 
30 ns bei einer Uberspannung von 60°/o iiber der stat. Durchschlagsspannung) schlieBen 
sowohl das Vorwachsen des Lawincnkanals ais auch den Umschlag der unselbstiindigen 
in dio selbstiindige Entladung ein. Der erste Teilvorgang orfiillt also nur einen Teil 
der gesamten Auf bauzeit, es ergeben sich fiir ilm Werte in derselben GróBenordnung 
wie die von FLEGLER u . R a e t h e r  ermittelten Kanalbldg.-Zeiten. Eine ubersclilag- 
liche Betrachtung zeigt, daB die ermittelten Kanalbldg.-Zeiten mit don Geschwindig- 
keiten vertraglieb sind, die die Elektronen zwischen den Elektroden erreichen. Es 
gelingt dem Vf., die Anschauungen Iiber den Mechanismus der Entladung auf Grund 
seiner Messungen so zu vervolIstandigen, daB die experimentollen Befundo sieli groBen- 
teils ohne Scliwierigkeiten yerstehen lassen. (Wiss. Veróff. Siemens-Werken 15. 1—12. 
1936.) R e u s s e .

Robert strigel, Ober die Aufbauzeil des Entladevcrzuges im Spitzenfelde. Vf. miBt 
zunachst die Entladeyerzugszeit mit Hilfe eines Zeittransformators bei ungleicli- 
fórmigen Entladungsstrecken. In diesem Eall tritt wio in dem des gleiehfórmigen 
Feldes (vgl. yorst. Ref.) neben der Aufbauzeit die statist. Strouzeit auf, die aber hier 
nocli stiirker hinter der Aufbauzeit zuruoktritt. Es werden die folgenden Elektroden- 
anordnungen gepruft: 1. Anodenspitze-Kathodenspitze, 2. Anodenkugel-Kathoden- 
spitze, 4Anodenspitze-Kathodenkugel u. 4. Anodenkugel-Kathodenkugel. Die Streuung 
der MeBpunkte ist im Falle von ungleichfórmigen Feldern wesentlich geringer ais bei 
gleiehfórmigen Feldern, auBerdem sind die Aufbauzeiten samtlick lióher im Fali un- 
gleiclifórmiger Felder. Vf. bringt im oinzelncn dio StoBkcnnlinien unter yerschiod. 
Bedingungen u. zieht aus seinen Messungen Ruekschlusse iiber die Entladungs- 
mechanismen in ungleichfórmigen Feldern. Im weiteren Teil seiner Arboit setzt sieh 
der Vf. mit dem Umschlag der Kanalentladung in die Liohtbogenentladung auseinander. 
Mit Hilfe einer rotierenden Kamera wurde photograph. die Entw. der einen Entladung 
in dio andere yerfolgt, u. zwar an einor StoBanlage von 3000 kV bei Sehlagweiten yon
4—5 m im Spitzen-Plattenfeld. Die Bilder zeigon bei positiver Spitze u. negatiyer 
Platte neben einer schwaehen Vorentladung von der Anodę zur Kathode die kriiftige 
Hauptentladung in uingekehrter Richtung. Der Umschlag der beiden Entladungen 
incinander geht z. B. bei 2700 kV in weniger ais 1 ns vor sich. Bei umgekehrter Polung 
erfolgt die Entladung derart, daB von der Kathode (Spitze) aus eine Entladung heraus- 
wiichst, der eine anod. mit etwas groBerer Gescliwindigkeit entgegonwachst. (Wiss. 
Veróff. Siemens-Werken 15. 13—31. 1936.) • R e u s s e .-tfJO&OBD

Max Steenbeck, Ober die Rolle der positivcn Ionen bei der Zundung einer Oas- 
enlladungssdule. Das Vorhandensein positiver Ionen in einer Entladungsstreeke wirkt 
in der Regel begunstigend auf den Verlauf der Zundung, d. h. dio einige Zeit nach 
Boginn des Entladungsvorganges in die Entladung eintretenden Elektronen vermógen 
im allg. wirksamer zu ionisieren ais die orsten. Fiir die Art, in der dio Begunstigung 
erfolgen kann, mir den bisher zwei Falle in Betraeht gezogen: 1. Im Falle eines Funkens 
oder einor Glimmontladung im homogenen Feld (groBer Elektrodenabstand) wirkt 
jede Feldverzerrung, gleiehgiiltig, ob sie durch positive oder negative Ladungen oder 
sonstwie yerursaeht ist, begunstigend, indem sie den Elektronen mehr ionisierende 
ZusammenstóBe ermóglicht. 2. Im Falle der Gliihkathodenentladung bei Anwesenheit 
von Metalldampfen oder Edolgasen wirkt das Vorliandensein speziell positiver Raum- 
ladungen insofern begunstigend, ais sio viel mehr Elektronen den gleichzeitigen Austritt 
aus der Gliihkathode ermóglicht ais bei fehlender positiver Raumladung. Vf. beschaf- 
tigt sich mit einem dritten Fali, der bei der Zundung der Saule yon Vakuumentladungen 
yerwirldipht ist. Es wird im einzelnen zunachst qualitativ, dann quantitativ aus- 
einandergesotzt, daB das Vorhandensein (trager) positiyer Ionen einerseits u. negatiyer 
Wandladungen andererseits neben der urspriinglich yorliandenon asialon Feldstiirke 
auch ein radiales Feld erzeugt, das dio Elektronen langer ionisierend wirksam sein liiBt 
ais im raumladungsfreien Fali. Die Lebensdaucr der freien Elektronen nimmt also zu 
u. damit die Zahl ihrer ionisierenden StóBe. Da aber zur Einleitung der Zundung in 
jedem Fali nur ein ionisierendor StoB erforderlich ist, braucht das Elektron jotzt nur 
eine geringere kinet. Energie (Elektronentemp.) zu besitzen, die ihm bereits durch 
ein weniger starkes Langsfeld erteilt werden kann. (Wiss. Veróff. Siemens-Werken 
15. 32—41. 1936.) ~ R e u s s e .
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Georg Mierdel und Werner Schmalenberg, Die Ldngsfeldsidrke der positiven 
Sdule in Quecksilberdampf bei sehr kleinen Stromdichten. Nach dor S c h o t t k y sohon 
Diffusionstheorio soli dio Liingsfeldstarke in einer positiyen Saule unabhangig vora 
Strom i sein, was auch bei mehratomigen Gasen in einem gewissen Stromstarkobereieh 
erfiillt ist. Bei Edolgasen u. Hg-Dampf konnte dagegen festgestellt werden, daB mit 
wachsendem Strom dio Liingsfeldstarke abnimmt. Die ausgefuhrten Messungen wurden 
jedoch nur bei Stromstarken &  20 mA Yorgenommen. Es ist gezeigt worden, daB 
fur den bearbeiteten Bereich die Abweicliung von der SCHOTTKYschen Theorie ver- 
standlich ist unter der Annahme stufenweiser Ionisation. Dieser Vorgang soli aber 
bei kleinerwerdendor Stromstarke zurucktreten, zum mindestcn klein werden gegen die 
EinstoBionisation u. damit Unabhiingigkeit des Gradienten vom Strom gowahrleiston. 
Boi sehr verkloinertem Strom ist aber nun die von SCHOTTKY angenommene Quasi- 
neutralitat dor Silule nicht mehr vorhanden, so daB wiedorum andere Verlialtnisse 
herrschen. Die Messungen der Vff. sollen dieso Erage klaren u. verfolgen zu diesem 
Zweek das Langsfeld der Saule bis zu kleinsten Stromdiohtewerten. Die Messung des 
Gefalles in der Saule gesohah nach dor Moth. der Elektrodenannaherung. Die Messungen 
der Vff. ergeben, daB die Langsfeldstarke bis herunter zu Stromdiohten Yon 8-10~7 
Amp./qom stetig zunimmt ohne Anzeichen dafiir, daB ein konstanter Wert boi noch 
woiterer Verminderung erreicht worden konnte. Im theoret. Teil der Arbeit wird nach- 
gewiesen, daB die Erklarung fiir dieso Tatsache weder in Temp.-Wirkungen, noch in 
MehrfaehstoBen oder Mikrofeldwrkg. gesueht worden kann. Vielmehr scheint ein Mangel 
an feldbildenden Tragom dafiir Yerantwortlich zu soin, so daB die Bedingung der Quasi- 
neutralitat nicht mohr erfiillt ist. (Wiss. Veroff. Siemens-Worken 15 . 60—74. 
1936.) R e u s s e .

Alfred VOn Engel und Max Steenbeck, Eine Priifung der Trdgergesetze fiir den 
Quecksilberdampf-6leichrichterbogen. Vff. untersuchen eine Roihc wichtiger Daten an 
der techn. sehr interessierenden Nioderdrucksaulo eines (juecksilberdampf-GIasgleich- 
richters. Der Gloichrichtcr wurdo dabei teilweise mit Dreh-(Wechsel-)spannung Yon 
130 V, teilweise mit Gleichspannung von 220 V gespeist. In einem der Anodenarme 
des Kolbens waren zwei Sondcn angebraeht, mittels dereń dio Eloktronentemp., das 
Raumpotential, dio Elektronenkonz. u. die Feldstarke in der Siiulo abhangig vom 
Augenblickswert des Stromes gemessen wurden. In dem theoret. Teil der Arbeit wird 
auf Grund der erhaltenen MeBresultate gepriift, ob der Stromtransport in der Saule, 
wie er sich aus den Werten der Elektronenkonz., der Eeldstarke u. der Elektronentemp. 
ergibt, in Einklang steht mit den Ansatzen iiber die Bewegungsgeschwindigkeit der 
Ladungstrager im Feld. Eerner wird untersucht, inwieweit aus den erhaltenen Elok- 
tronentempp. Sohliisso auf den Bldg.-Mechanismus der Ladungstrager gezogen werden 
konnen. (Wiss. Yeróff. Siemens-Werken 15 . 42—59. 1936.) R e u s s e .

F. Llewellyn Jones und W. H. Willott, Die Emission von Sekundarelektronen 
beim Aufprall langsamer posiliver Argonionen auf Kupfer. Die Auslósung von Sekundiir- 
elektronen durch positive Ionen spielt eine wichtige Rolle auf dem Gebiet der Gas- 
entladungen in bezug auf dereń Brennbedingungen. Vff. wollen prufen, wie die Zahl 
der von einem positiven łon an Metallen ausgelosten Sekundarelektronen Yon der 
kinet. Energie der Ionen abhangt u. messen in ihren Verss. die Emission beim Aufprall 
von Argonionen auf Kupfer. Die elektr. Feldstarken liegen zwisehen 20 u. 90 V/cm, 
wobei das Verhaltnis der elektr. Eeldstarke zum Druck z/j> <  150 ist. Die positiyen 
Ionen werden durch StoB lichtelektr. ausgelóster Elektronen in reinstem Ar erzeugt. 
Sie werden dann elektr. auf die Kupferkathodo beschleunigt, die an ihr ausgelosten 
Sekundarelektronen werden auf einer Sammelelektrode gesammelt u. gemessen. Der 
Vgl. der yon dem Vf. angewandten MeBmoth. mit ahnlichen Verss. anderer Autoren, 
dio die Auslósung dor Sekundarelektronen im Vakuum yorgenommen habon, zeigt, 
daB die Verlialtnisse der yorliegenden Arbeit denon einer Glimmentladung besser ent- 
spreohen, zumal die Auslósung sekundarer Elektronen weitgehend von der Ober- 
fiachenbeschaffenheit der Kathodo abhangt, die im Vakuum eine andere ist ais unter 
Gasdruck. Die Messungen der Vff. ergeben Werte von 0,001—0,01 Elektronen pro 
łon, wenn z/p zwisehen 60 u. 150 schwankt, woboi zwisehen z/p — 60 u. etwa 130 lineare 
Abhangigkeit besteht. (Proc. physic. Soc. 48 . 830—38. 1/11. 1936.) R e u s s e .

M. C. Johnson und F. A. Vick, Die Anderung der scheinbaren themiionischen 
Konstanten fiir sauerstoffbedecktes Wolfram infolge der Temperalurabhangigkeit des Ad- 
8orptionsgleichgewichtes. Der Temp.-Koeff. der chem. Rk. in irgendeiner zusammen- 
gesetzten Oberflache, dereń Zustand nicht aufrecht erhalten werden kann, ruft be-
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stimmte Anderungch der Kuryen der tliermion. Emission hervor. Diese fiihren zu 
Ordinatenabschnitten bzw. Neigungen, wolche stark abwcichen yon den gewolinlichen 
thermion. Konstanten fiir reine oder bedeckte Oberflachen. Die Unters. der Druck- 
u. Temp.-Abhangigkeit der Emission von einer Sauerstoff-Wolfram-Oberflacho zeigt, 
daB diese zu den oben charakterisierten Kathoden gehort. Tritt an Stelle yon Gas- 
adsorption seitliche u. n. Wanderung einer Komponento durch Oberflachenschichten 
ein, so sind iihnliehe Betraehtungen anzuwenden; hierher gehort z. B. Platin u. die 
Alkalien. Bei Wolfram kann man im Prinzip Sehliisse ziohen auf dio fortsehreitende 
Anderung der Bcdeckung mit Temp. u. Druek. Indessen ist die Bedeckung nicht ein- 
fach proportional der Anzahl adsorbierter Teilchen. — Die Anwendung der Meth. 
auf die eigentlichcn Adsorptionsprobleme mit den dazu notwendigen theoret. Unter- 
lagen werden an anderer Stelle veroffentlicht. (Proc. Roy. Soc. [London]. Ser. A 158 . 
55—68. 1/1. 1937. Birmingham, Univ., Phys. Dept.) E t z r o d t .

James J. Brady und Joseph H. Rochel, Die lichtelektrische Sensibilisierung vonK  
durch Wasserstoff. Die Sensibilisierung von K-Schichten in Photozellen mit Hilfe einer 
Wasserstoffglimmentladung ist bekannt. Es fehlten aber bis jetzt Beobachtungen 
uber die Abhangigkeit der Sensibilisierung yon der Dicke der K-Schichten. Vff. unter- 
suehen diese Frage unter folgenden Vers.-Bedingungen: K wird in dosierter Menge 
aus einem Atomstrahlofen auf einer reinen Silberschicht niedergeschlagen, der zur 
Glimmentladung erforderliche Wasserstoff uber ein Pd-Róhrchen eingelassen. Die 
Verss. ergeben die folgenden Ergebnisse: Bei Schichten von l/ t  Mol.-Dicke zerstoren 
sehon die geringsten Spuren von Wasserstoff die liehtelektr. Empfindlichkeit des reinen 
K yollstandig. Offenbar wird Kaliumhydrid gebildet, das wie bekannt liehtelektr. 
unempfindlich ist. Dieselbe Zerstorung der liehtelektr. Empfindlichkeit tritt auch bei 
Schichten von 1 Atomdicke auf. Wurde nun auf eine so hergestellte Hydridschicht 
reines K aufgedampft, so stellte sich eine starkę selektive liehtelektr. Empfindlichkeit 
ein. Hierzu geniigte bereits eine Kaliumschicht in Starkę von VlO Atomdicke. Danach 
sind also Atome reinen Kaliums auf isolierender KH-Unterlage yerantwortlich fiir das 
selektive Maximum. Die liehtelektr. Sensibilisierung des Kaliums durch Wasserstoff 
erfordert demnach eine gewisse Mindestschichtdicke von Kalium. (Physic. Rey. [2] 50 . 
870. 1/11. 1936.) R e t js s e .

R. C. L. Bosworth, Die Photosensibilisierung ton Kaliumschichten durch Wasser
stoff. Vf. beschreibt die Herst. von einatomigen Kaliumfilmen auf Wolfram u. ihre 
pliotoelektr. Unters. Mit mol. Wasserstoff findet bei Zimmertemp., sowio unterhalb 
der Temp. der Verfliichtigung keine Rk. statt. Dagegen reagiert die K-Schicht mit 
atomarem H unter Bldg. einer WHK-Oberflache, die ihrerseits wiederum K absorbiert. 
Die so entstehende WKHK-Oberflache ist sehr empfindlich. Durch Niederschlagen 
yon K an einer WH-Obcrflaehe laBt sich eine noch gesteigerte Empfindlichkeit der 
Oberflache erzielen. — Zur Ermittlung des Sehwellenwertes wird ein graph. Verf. 
yorgeschlagen. Man benotigt dazu zwei MeBreihen der Photoemission bei yerschied. 
Freąuenzen nahe dem Schwellenwert, die Ableitung erfolgt naeh der Gleichmig yon 
F o w l e r  (C. 1932. I. 191) fiir die photoelektr. Emission. (Trans. Faraday Soc.32. 
1369—75. Sept. 1936. Cambridge, Lab. of Colloid Science.) W e i b k e .

Vladimir Vand, Uber zeitliche Widerstandsanderungen diinner, im Hochtakuum 
aufgedampfter Meiallschicht&i. Die zeitlichcn Widerstandsanderungen aufgedampfter 
Schichten yon Au u. Ag werden untersueht. Die Zeitabhangigkeit des Widerstandes 
besitzt einen hyperbol. Verlauf. Einlassen von Luft in die MeBapp. bewirkt einen ge- 
ringen Widerstandsanstieg. Durch Berechnung der Vorgange laBt sich zeigen, daB 
der im Hochyakuum gemessene Verlauf sich nicht durch irgendeine Art der Diffusion 
erklaren laBt, dagegen durch den Zerfall der Gitterstorungen gut wiederzugeben ist. 
Dio zu diesem Zerfall erforderliche Energie ist aus dem gemessenen Verlaufe zu ent- 
nehmen; sie besitzt einen Wert von 155 -10-11 erg. Diese GroBe steht in guter t)ber- 
einstimmung mit der Vorstellung iiber die Gestalt der Stórungen. (Z. Physik 104. 
48—67. 15/12. 1936. Prag, Spektroskop. Inst. d. Karls-Univ.) E t z r o d t .

L. W. Shubnikov und N. E. Alexejevski, Ubergangskurte fiir die Zerstorung 
der Swprdleitfdhigkeit durch einen eleklrischen Slrom. Bei friiheren Verss. mit einem 
Zinnring wurdo gefunden, daB bei Zerstoning der Supraleitfahigkeit durch einen 
elektr. Strom dio diesem krit. Strom cntsprechende Feldstarke gleich der krit. Feld- 
starke eines auBeren Feldes ist. Zur Messung des krit. Stromfeldcs woirde jetzt dio 
extrem hohe Wilrmeleitfahigkeit yon Ho II benutzt. Durch einen Zinndraht yom Radius 
0,056 mm, welcher in He II eintauchte, wurdo ohne merkliche Erwarmung ein rccht
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hoher Strom von 1,5 ■ 10" Amp./qcm geschickt. Auf diese Weise war die Aufnahme 
der gesamten t)bergangskurvo móglioh. Diese Kurve ist wiedergegeben. Der ausgepragte 
Widerstandssprung liegt — in Obereinstimmung mit friiheren Messungen — bei 
219 Oersted. Der Widerstand springt nur bis zu 80% des Restwiderstandes oberhalb 
des Uberganges bei 3,8° absol.; von diesen 80% bis zum Normalwert steigt der Wider
stand allmahlich. (Naturę [London] 1 38 . 804. 7/11. 1936. Charków, Ukrain. Physiko- 
Techn. Inst.) ETZRODT.

L. W. Schubnikow, W. I. Chotkewitsch, J. D. Schepelewund J. N. Rjabinin, 
Magnetische Eigensclmften supraleitender Metalle mul Legierungen. Inhaltlich ident. 
mit der C. 19 3 6 . II. 3887 referierten Arbeit. (Physik. Z. Sowjetunion 10 . 165—92. 
1936. Charków, Ukrain. Physikal.-techn. Inst.) GoTTFRIED.

P. Nilakantan, Die magnetische Anisolropie von rhombischem Schwefel. W a r r e n  
u. B u r w e l l  (C. 19 3 5 . II. 2022) haben mit der Meth. der Rontgenstrahlanalyse 
gezeigt, daB dio Krystallstruktur von rhomb. S ein ringformig angeordnetes Mol. aus
8 Atomen ist, das gegen die a-Aeliso des Krystalls um 50° geneigt ist. Der Winkel 
zwischen den 8 Atomen soli 105° betragen u. der Abstand 2,12 A. Die Ergebnisse 
von WARREN u . B u r w e l l  sollten magnet, gepriift werden. Die Versuehsanordnung 
war die Torsionsmeth. von K r is h n a n  u. B a n e r j e e  (C. 1 9 3 5 . II. 2184). Im 
wesentliehen findet Vf. eine Bestatigung der Róntgenstrahlergebnisse. Nur findet er 
ais Neigung der Ringebcne gegen die a-Achse nicht 50°, sondern 70°. (Proc. Indian 
Acad. Sci. Sect. A 4 . 419—22. Okt. 1936. Bangalore, Indian Inst. of Science, Departm. 
of Physics.) ' FAHLENBRACH.
*  Grinnell Jones und Frederic C. Jeleń, Die Leitfdhigkeit von wdsserigen Losungen 
ais eine Funktion der Konzentralion. II. Kaliumferrocyanid. (I. vgl. C. 1 9 3 4 . I. 3319.) 
Es wurde die Leitfahigkcit von Lsgg. von K,,Fe[CN)e boi 25 u. 0° innerhalb eines groBcren 
Konz.-Bcreichcs berechnet. Triigt man die Leitfahigkcit A  gegen die Wurzel aus der 
Konz. ]/c graph. auf, so verlauft die Rurve bei sehr niedrigen Konzz. nahezu lincar u. 
laBt sich fiir die Verss. bei 25° wiedergeben durch A =  741,9 — 4367 ]/c7 Die ganze 
Kurve geniigt der Gleichung: A =  785,16 — 9171,38 |/c /( l +  17,106 — 12,84 c.
Berucksichtigt man die Viscositiit der FI. so lautet die Gleichung:

A  r\ =  9000,35 )/c /(l +  16,8424 V7) +  133,9 c.
Fiir die Verss. bei 0° lauten die entsprechenden Gleichungen:

A  =  420,40 — 4768 Vc/(1 _+ 16,459 Y~c) +  33,87 c bzw.
A t] — 418,79 — 4635 Vc/( 1 +  16,0335 Vcj +  68,40 c.

(J. Amer. chem. Soc. 58 . 2561—65. Dez. 1936. Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Ma l l in c k r o d t  Chem. Labor.) G o t t f r ie d .

Orlan M. Arnold und John Warren Williams, Das Verhallen des Widerstands 
und der Iiapazitdt yon starken Elektrolyten in verdunnten wdsserigen Losungen. I. Methode 
fur die gleichzeitige Messung der Leitfdhigkeit und der Dielektrizitatskonsiante bei hohen 
Radiofreąuenzen. (Vgl. C. 1936 . II. 2681.) Vff. besebreiben eine App., welehe die 
gleichzeitige Messung der Leitfahigkcit u. der DE. von wss. Elektrolytlsgg. zu messen 
gestattet, Die App. besteht aus drei induktiy miteinander gekuppelten Schwingungs- 
kreisen (dem Sender, einem Zwischenkreis u. dem MeBkreis). Das Vorliegen der Reso- 
nanz wird mittels Thcrmokreuzcn (u. Galvanometer) bestimmt. Die Wellcnlange kann 
yon 10—180 m variiert werden. Die Theorie dieser Anordnung u. die fur die Aus- 
wertung der Messungen erforderlichen Formeln werden entwickelt. (J. Amer. chem. 
Soc. 58. 2613—16. Dcz. 1936. Madison, Univ. of Wisconsin, Labor. of Physical 
Chemistry.) F u c h s .

Orlan M. Arnold und John Warren Williams, Das Verhalten des Widerstandes 
und der Kapazitdt von starken Elektrolyten in verdunnten wdsserigen Losungen. II. Die 
Dispersion der elektrischen Leitfdhigkeit. (I. vgl. vorst. Ref.) Von folgenden wss. Salz- 
Lsgg. wurde nach der 1. c. besehriebenen Meth. die Freąuenzabhangigkeit der Leit- 
fahigkeit gemessen: KC1 (I), BaCl, (II), MgSO., (III), La(J03)3 (IV), Ce2(S04)3 (V), 
Pr2(S04)3 (VI), u. Co(NH3)6Cl3 (VII). Die Salze wurden durch wiederholtes Umkryst. 
gereinigt. Die MeBwellenlangen betrugen: 15, 30, 50, 75, 100, 130 u. 170 m; ferner 
wurden noch fiir 1000 Hz an den gleichen Lsgg. Leitfahigkeitsmessungen ausgefuhrt. 
Die mol, Konzz. betrugen bei I 0,001—0,005, bei II 0,0005—0,0028, bei III 0,0006 bis

*) Eiektrochem. Unters. organ. Verbb. vgl. S. 2136, 2146.



1937 . I . A3. T h e r m o d y n a m ik . T h e r m o c h e m ie . 21 1 1

0,004, bei IV 0,000 45, bei V u. VI 0,0004 u. bei VII 0,000 25. Die gefundene Fręąuenz- 
abhiingigkeit der Leitfahigkeit (Zahlenwerte s. Origiiial) wird mit den. Formeln der 
D E B Y E -F A L K E N H A G E N se h en  Theorie der starken Elektrolyte yerglichen, wobei 
quantitative tJbereinstimmung gefunden wird. (J. Amer. chem. Soo. 58. 2616—24. 
Dez. 1936. Madison, Univ. of Wiseonsin, Labor. of Physieal Chemistry.) FuCHS.

V. J. Jehu, Die eleklrische Leitfahigkeit von Bariumchlorid und ihre Abhangigkeit 
von der Temperatur. Vf. miBt die elektrolyt. Leitfahigkeit von wss. BaCl2-Lsgg. in 
ihrer Abhangigkeit von Temp. u. Konzentration. Es wurde mit einer Bruekenmeth. 
(CLEWS) gemessen, wobei ais Stromąuelle ein Einróhrenoscillator mit einer Frequenz 
von 1152/sec benutzt wurde. Registriert wurde mit einem Telephon iiber einen 2-stufigen 
Verstarker. Die MeBzelle befand sich in einem Thermostaten, der es erlaubtc, die Temp. 
bis auf 0,01° konstant zu halten. Bei der Auswertung der Messungen wurde beriick- 
sichtigt, daB bei zunehmcnder Temp. die Konz. zwischen den Elektroden abnimmt. 
Die Aussagen der Theorie von D e b y e -H u c k e l -On s a g e r  iiber die Abhangigkeit der 
Leitfahigkeit A  von Konz. u. Temp. kónnen fiir diesen Fali des 2—1-wertigen Elektro- 
lyten bestiitigt werden. Die empir. Formel des Vf. fiir die Abhangigkeit der Aquivalent- 
leitfahigkcit von der Temp. lautet: A ‘0 =  Au0 [1 +  a (t — 25) +  b (t — 25)2], wo 
a — 0,02099 u. b =  0,00005167. Die mittlere Abweichung zwischen Theorie u. Experi- 
ment in dem Temp.-Bereich von 30—85° betriigt 0,06%- (Proc. physic. Soe. 48. 850 
bis 856. 1/11. 1936.) REUSSE.

G. Schwarzenbach, A. Epprecht und H. Erlenmeyer, Vber Dissoziations- 
konstanten in Wasser und Deuleriumoxyd. Messungen mit der Deuteriumelektrode. 
Ausfulirliche Wiedergabe der C. 1937. I. 1897 ref. Arbeit unter Anfiihrung der Vers.- 
Einzelheiten. (Helv. chim. Acta 19. 1292—1304. 1/12. 1936. Ziirich, Univ., Chem. 
Inst.; Basel, Anstalt fiir Anorgan. Chemie.) W EIBKE.

A 3. T h e r m o d y n a m ik .  T h e rm o c h e m ie .
* Roland Brunner, Zur Ableitung des Nemslschen Theorems. Vf. zeigt, wie es mit 
Hilfe eines Gedankenexperimentes moglich ist, die allgemeine Vorschrift zur Bldg. 
des bestimmten Integrales aus der GiBBS-HELMHOLTZsehen Gleichung zu finden. 
Dabei ergibt sich, daB das thermodynam. Verh. der Korper bei T =  co demjenigen 
bei T  =  0 analog ist. Dieses Ergebnis fiihrt seinerseits zur allgemeinen Best. der 
Entropiekonstante. (Z. Physik 100. 584—93. 22/5. 1936. Ziirich.) W EIBKE.

A. van Itterbeek und w . Vereycken, Weitere Versuche iiber die Simonsche 
Desorptionsm-ethode zwischen Temperaturen von 90° und d0° K  (Einflufi des Oleichgewichls- 
druckes). Der Druckeinfl. auf die Desorptionswiirme von H2 an Holzkohle u. somit 
auf die nach der SlJIONschen Meth. auf diesem Wege erreichbare Temp.-Erniedrigung 
wird in 2 MeCreihen bei 90 u. 70° absol. fiir Gleichgewichtsdrucke von 3 cm bis 1 at 
sowie durch 2 Messungen bei ca. 90° absol. u. Drueken von 2,4 bzw. 4,5 at untersueht. 
Bei 90 u. 70° ergeben sich fur einen Gleichgewichtsdruck von ca. 1 at Temp.-Abnahmen 
von 28,8° bzw. 24,6°. Fiir den gróCten verwendeten Druek von 4,5 at wird bei der 
Anfangstemp. 91,7° absol. eine Abkiiklung um 38,3° gefunden. Der bcnutztc App. ist 
schemat, dargestellt. (Pliysica 3. 954—58. Nov. 1936. Lowen [Louvain], Naturwiss. 
Lab.) Z e i s e .

F. Hund, Ubersicht iiber das Verhalten der Materie bei sehr liohen Drueken und 
Temperaturen. Vf. gibt eine Ubersicht iiber die Zustandsbeziehung q (p, T), d. h. iiber 
den Zusammenhang vou Druek (p), Temp. (T) u. D. (g) der Materie bis zu etwa 1020 at 
u. 101- Grad. Bei tieferon Tempp. u. niedrigeren Drueken liegt der n., kondensierte 
Zustand (fest oder fl.) vor, bei hóheren Tempp. kommt man zuniichst zum Gas aus 
Moll. oder Atomen, dann weiter zur Ionisation u. zum Gas aus Elektronen mit Atom- 
kernen; schlieBlich wird der Strahlungsdruck wesentlich. Bei Erhóhung des Druckes 
ist die Kompressibilitat zuniichst gering, erst wenn der Korper nicht mehr angeniiliort 
aus Atomen besteht, sondern aus Elektronen u. Atomkernen (oberhalb 108 at), wird 
die Kompressibilitat gróBer. Man bekommt dann die Verhaltnisse des entarteten 
Elektronengases. Die Ergebnisse werden an Hand der Kurven konatanter D. erórtert 
u. naher beschrieben. (Z. techn. Physik 17. 427; Physik. Z. 37. 853. 1936. 
Leipzig.) ” W e i b k e .

A. Bij 1, Die Iherrnischen Eigenschaften des Heliums, Wasserstoffs und des Deuteriums. 
Fiir einen durch eine lange Welle deformierten Krystall liiBt sich eine SciIRODINGER-

*) Thermochem. Unters. organ. Verbb. vgl. S. 2136, 2138.
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Gleichung ableiten. Die aus dieser Gleichung ermittelte Deformationsenergie enthalt 
nicht nur eine potentielle, sondem auch eine kinet. Energieanderung. Vff. erhalten 
einen Ausdruck fiir 0 ,  in dem beide Effekte getrennt sind. Dieser lautet:

02 =  (i/2 n '/>) (/ja/m k2) [ s/2 +  ji2 h*/28 m Z1] 
wo m die M., s die zweite Ableitung fiir das Mol.-Feld an einem Gitterpunkt u. I eine 
Lange ist, die gleieh oder kleiner ais as — o ist (a =  Abstand der niichsten Nachbam, 
a — Mol.-Durchmesser). Unter Gleichsetzung yon Z =  a — a u. Vernachlassigung 
von s wurde 0  fiir Helium, Wasserstoff u. Deuterium berechnet u. diese Werto mit den 
experimentell bestimmten Werten vergliehen. Eine besonders groBe Abweichung 
tritt fiir Deuterium auf (ber. 65,7, exp. 89). I n  diesem Fali ist es nicht angangig, s zu 
yemachlassigen. Ferner besitzt Z eine obere Grenze. Nach der DEBYEschen Theorie 
enthalt die therm. Ausdehnung den Faktor — d 0 /d  V. Bei groCer werdendem Vol. 
wird s negativ u. dann =  0. Bei sehr kleinen DD. kann es einen positiyen Beitrag 
fiir d 0 /d  V geben. Die therm. Expansion kann deshalb fiir kleine DD. negativ werden. 
(Naturę [London] 138. 723—24. 24/10. 1936. Amsterdam, Uniy., Van der Waals 
Lab.) Sa l z e r .

Earl A. Long und J. D. Kemp, Die Entropie des Deuteriumozyds und der dritte 
Hauptsatz der Thermodynamik. Molwarme (Z&s Deuteriumozyds von 15—2980 absol. 
Der Sclimelzpunkt und die Schmdzwdrme. Die Mol.-Warmo G„ von festem u. fl. D20  
wurde im Temp.-Bereich von 15— 298° absol. mit einem Kupferkalorimeter gemessen. 
Der F. von reinem D20  liegt bei 276,92°. Die Sohmelzwarme betragt 1501 cal/mol. — 
Dio Entropie wurde zwischen 18 u. 273,10° durch graph. Intcgration aus den gemessenen 
Mol.-Warmcn erhalten. Zwischen 0 u . 18° wurde die D E B Y E -Funktion  beniitzt, wobei
0  =  185 genommen wurde. Fiir 298,1° betragt dio Entropie von fl. D20  17,27 E-E. 
Auf der Basis der PAULINGsehen Theorie entspricht diesem Wert der Betrag von
18,08 E.-E. Aus den gemessenen Mol.-Warmen u. der von B a r t h o l o m e  u . C l t j s i u s  
bestimmten Sublimationswiirme des D20  wurde fiir dio Entropie yon D20-Dampf 
boi 273,1° der Wert 45,89 E.-E. gefunden. Dieser Wert ist 0,77 E.-E. kleiner ais der 
aus s p e k tro s k o p . Daten berechnete Wert. Dieser Untersehied entspricht der yon 
PAULING, unter der Annahme einer zufaliigen Orientierung der Wasserstoffbindungen 
im Krystall, bereehneten Diskrepanz. Somit spricht dieses Ergebnis fur die PAULING- 
sche Theorie. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1829—34. 9. Okt. 1936. Berkeley, Californien, 
Uniy., Chem. Labor.) S a l z e r .

Tzu Ching Huang, Feng Lin u n d  Cheng Yi Fu, Der Joule-Thomson-Koefjizient 
des Kohlendiozyds. D er JOULE-THOMSON-Effekt des C02 w ird  aus d e r yon  S c a t c h a r d  
(C. 1931. I. 2026) y e ran d o rten  F o rm  d e r BEATTiE-BRiDGEMANschen Z ustands- 
g leichung (ygl. u. a . C. 1929. I. 1665) m it Druck u. T em p. a is un ab h an g ig en  V erander- 
liohen gew onnen, indem  jen e  in  d ie  iib lichen th erm o d y n am . B eziehungen e ingesetz t 
w urde . D ie E echnungsergebnisse  sin d  tab e lla r. zusam m engeste llt u . m it d en  genauen  
D a te n  von  B u r n e t t  (P hysic . R ev . 22 [1923]. 590) fu r  d en  JOULE-THOMSON-Effekt 
des C02 yergliehon. D ie U bereinstim m ung is t  befriedigend fiir T em pp. o b erhalb  270°absol. 
u. Drucke u n te rh a lb  20 a t.  (Z. P h y s ik  100. 594—98. 102. 422. 22/5.1936. N ationa l 
T sin g  H u a  U n iy .) W EIBKE.

Harold A. Fales und Clara S. Chapiro, Orthobare Dichten von Substamen ais 
eine Funktion der reduzierten Temperaturen. Fiir 30 yersehied. Substanzen, u. zwar fiir 
He, / / , ,  Ne, Ar, 0 2, C02, N„, Athylen, Athan, HCl, NO, Acetylen, Methylather, CClĄ, 
Bzl., Isopentan, n-Penlan, Monofluorbenzol, S 02, NH3, Methylformiat, A., n-IIexan, 
Essigsaure, Athylpropionat, Schwefeltrioxyd, W., Methylalkohol, A . u. Slickstoffletrozyd 
wurde graph. das Verhiiltms In vq./vh. gegen die krit. Temp. aufgetragen. Samtliolae 
Kurven lassen sieh wiedergeben durch die Gleichung:

ln vqJvh. — K  [(1 — r2),n/T”], 
wo vq, u. ffl. die orthobaren Voll. im gasfórmigen u. fl. Zustand, r die krit. Temp., 
u. K , m u. n Konstanto bedeuten. Die Ubereinstimmung zwischen beobachteten u. 
bereehneten Werten ist gut. Auswertung der Konstanten ergab, daC K  in der obigon 
Reihenfolge mit Ausnahme von He u. Stiekstofftetroxyd von 3,2—4,3 wachst, m zwischen
0,347 u. 0,420 u. n zwischen 0,821—1,558 liegt. Es wurde weiter festgestellt, daB der 
Wert yon K  annahornd ident. ist mit dem krit. Koeff., der definiert ist durch die Glei
chung: Ajcr. =  R T-Kt.dKx.IM jjej., das Verhaltnis K k i./K  demnach angeniihert 1 ist. 
Hieraus folgt weiter, daB K ki. keine Konstanto ist, sondern sieh yon Substanz zu Sub- 
stanz andert, also in der obigen Reihenfolge wie K  wachst. (J. Amer. chem. Soc. 58. 
2418—28. Dez. 1936. New York, Columbia Uniy., Department of Chemistry.) G o t t f r .
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W. D. Treadwell, A. Anunann und Th. Ziirrer, Zur Kenntnis derfreien Bildunys- 
energie von Magnesiumoxyd und Magnesiumchlorid. Naeh krit. Sichtung des vorliegendon 
Materials nehmen Yff. eine Neubereehnung dor Bldg.-Energie des MgO vor, dabei 
wird die mittlere spezif. Warnio des fl. Metalls aus der Dampfdruckkurvo berecłmel. 
Fiir die Tempp. 298,1, 924, 1393 u. 2400° absol. ergab sich die freie Energie bei der 
Entstehung des MgO zu 3,01, 2,66, 2,40 u. 1,35 Volt. Duroli Kombinierung dieser 
Daten mit denen des Gleichgewichts MgO -f Cl2 MgCl2 +  j/2 0 2 wird von den Vff. 
die Bldg.-Energie des MgCl2 ermittelt; bei T  — 725° sind die Werte gleich, oberhalb 
dieser Temp. ist die Bldg.-Energie des Oxyds, unterhalb die des Chlorids groBer. Es 
wird auf die beąueme Darst. des MgCl2 aus MgO durch Umsetzung mit Cla hingewiesen. — 
Fur dio Bk. 3 MgO +  2 Al ^  A120 3 -f- 3 Mg (Dampf) werden die Gleicligewichtstempp. 
fur oinen Mg-Dampfdruck von 1, 10_1, 10-2 u. 10-3 at berechnet. — Durch Messung 
der Ketten lig , 0 2; Mg, MgO-Al, A120 3; Mg, CI2 konnton die Ergebnisse der thermo- 
dynam. berechneten Energiebetrage gestiitzt werden. Mit den EK-Werten der Ketten 
stimmt die von MOOSE u. P a rr  gemcssenc Bldg.-Warme des MgO am besten iiberein. — 
Aus den EK.-Werten der Chloridkette in gcschmolzenem Camallit ist zu ersehen, 
daB das Magnesiumion darin recht stabile Chloridkomplexe bildet. In der mit MgO 
gesatt.- Camallitschmelze reagiert eine mit Sauerstoff bespiilte Au-Anode ais Chlorid- 
elektrode. (Helv. chim. Acta 19 . 1255—70. 1/12. 1936. Zuricli, Eidg. T. H., Labor. 
fur anorgan. Chemie.) W EIBKE.

W- D. Treadwell und A. Aminami, Zur Thermodynamik der Loslichkeit und der 
Krystallhydratbildung der Alkalihalogenide. Auf Grund thermodynam. Uberlegungen 
kommen Vff. zu dem Ergebnis, daB sich dio Loslichkeiton fiir dio wassorfroi kryst. 
Alkalihalogenide in guter Naherung aus der Warmetonung, der Zers.-Spannung u. 
der Entropie dieser Salze auch ohne Beriicksichtigung des Dissoziationsgrades der 
Lsgg. berechncn lassen. Bzgl. der Loslichkeit dor Alkalihalogenide, die Salzhydrate 
bilden, ergibt sich danach, daB diese Salzc im wasserfreien Zustande leichtcr losl. sind 
ais Hydratc. Vff. entwickeln weiterhin die Annahme, daB von den Ioncn eines voll- 
standig dissoziierenden Alkalihalogenids vom Gitter bis zur gesatt. Lsg. etwa x/*o der 
Gitterenergie ais osmot. Arbeit geleistet werden kann. Durch den Vgl. mit der osmot. 
gewinnbaren Arbeit ergibt sich ein MaB fiir die Loslichkeit des Krystalls. Beim Vgl. 
der naeh den obigen Ausfiihrungen berechneten Loslichkeiton mit den oxporimentoU 
bestimmten lassen sich 3 deutlich verschied. Falle untersoheiden: 1. Uberoinstiinmung 
bei den prakt. vollstandig dissoziierenden u. wasserfrei krystallisierenden Alkali- 
halogeniden. 2. Eine negative Abweichung ais Anzeichen fiir die Bldg. eines Hydrates.
з. Eine positive Diffcronz ais Anzeichen fiir die Bldg. von Komplexen im Gebiet von
der gitterkonz. bis zur gesatt. Lsg. bei den Fluoriden vom Li u. Na. — Die Loslichkeits- 
Terminderung von NaĆl in schwerem W. gegeniiber n. W. laBt sich naeh den Dar- 
legungen der Vff. niiherungsweise berechnen. (Helv. chim. Acta 19. 1201—10. 1/12. 
1936. Zurich, Eidg. T . H ., Labor. fiir anorgan. Chemie.) W EIBKE.

Sofronio Balee, Die gegenseitigen Beziehungen von Kmnpressibilitdł, Schmelzpunkt, 
Loslichkeit, Wertigkeit und anderen Eigenschaften der Halogmide der Alkali- und Erd- 
alkalimetalle. Yf. stellt eine Beihe empir. Formeln zur Berechnung von Kompressi- 
bilitat, Bldg.-Warme, Loslichkeit, F. aus anderen Eigg. fiir dio Halogenide der Alkali-
и. Erdalkalimetalle auf u. vergleicht die bei der Berechnung mit diesen Formeln erhal-
tenen Ergebnisse mit den aus der Literatur entnommenen experimentellen Daten. 
(Philippine J. Sci. 60 . 251—54. Juli 1936. Manila, Univ. of the Philippines, Dep. of 
Chemistry.) W EIBKE.

Herbert S. Harned und Margaret E. Fitzgerald, Die Thermodynamik von 
CadmiumMorid in wasserigen LosuTigen aus Messmigen der elektromotorischen Kraft. 
Inhaltlich ident. mit den C. 19 3 6 . II. 2685 u. 2866 referierten Arbeiten. (J. Amor. chem. 
Soc. 58. 2624—29. Doz. 1936. New Hayen, Conn., Yale Univ., Department of 
Chemistry.) G o t t f r ie d .

Paul Lafitte und Andre Parisot, Ober die Detonalion ton Ammoniumnitrat. In 
Krystallrohrehen von 7—21 mm Durchmesser wurde dio Detonation von reinem, ge- 
trocknetem NHtN 03 photograph. yerfolgt. Ais Ziinder diente Quecksilberfulminat. 
Bei don Versuchsbedingungen gelang es nicht, das gesamte Nitrat zur Detonation zu 
bringen. Es wurden darauf die Minimalmengen von Fremdsubstanz festgestellt, die 
zur yollkommenen Detonation notwendig sind. Ais besonders geeignet erwiesen sich 
einersoits Al u. Mg, andororseits nitrierte, aromat. Substanzen, wie Dinitronaphthalin, 
Trinitronaphthalin u. Tolit. Hierauf wurde durch Extrapolation die Dctonations-
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geschwindigkeit von NH.,N03 in Gemischen yerschied. Esplosiystoffe (Tetryl, Pikrin- 
saure, Penthrit) mit wechselnden Mcngen Nitrat festgelegt; sio betragt 1400—1500 m/sec 
fiir das reine Nitrat, doch scliwankte die Geschwindigkeit mit dem Durchmesser der 
Versuchsrohrchen. Endlich wurde nock der Einfl. der Ladungsdiehte auf verschied. 
Mischuagen yon NH4N 03 u. Tetryl untersueht. Das Maximum der Detonationa- 
geschwindigkeit lag bei einer Ladungsdiehte von etwa 1,20. (C. R. hebd. Sćanees 
Acad. Sci. 203- 1516— 18. 28/12. 1936.) Go t t f r ie d .

[russ.] Terminologie der Thermometrie und Calorimetrie. Herausgegobon von S. A. Tschaplygin 
und D. S. Lotte. Moskau-Leningrad: Isd. Akad. nauk SSSR. 1936. (40 S.) Rbl. 2.50.

A.[. G re n z s c b ic h tfo rs c h u n g . K o l lo id c h e m ie .
S. S. Bhatnagar, P. L. Kapur und M. D. Rajpal, Kolloidstrukiur wM TJUrarot- 

absorplionsspektren. Vff. beabsichtigen, durch Vgl. der Ultraabsorptionsspektren der 
Koli. in wss. Lsgg. festzustellen, ob W. die Sehwingungsweise der Partikeln beeinfiuBt 
u. ob dadurch abweichende Absorptionsspektren erhalten werden. Untersueht wurden: 
Fe20 3-, As2S3-, Si02-, Sn02- u. Au-Sole. Es zeigte sich, daB fast alle Sole yon 0,9 /i 
bis 1,3 /( u. von 1,55—1,75 /i weniger durchlassig u. von 1,3—1,55 ji u. iibor 1,75 /« 
durchlassiger ais W. sind. Vff. zeigen, daB eino auffiillige Ahnliehkeit zwisehen den 
Ultrarotabsorptionsbanden der Fe20 3-, As2S3-, Sn02- u. frischen Si02-Solen besteht, 
u. dio Banden dieselben wie die des W. sind, nur in yersehobener Lago. Dio Verschicbimg 
der Absorptionsbanden u. die Andorung der Durehlassigkeit wird auf eine Storung 
des Gleichgewichts zwisehen don Mono-, Di- u. Trihydrolmoll. des W. zuruckgefilhrt. 
Vff. zeigen, daB SiO»- u. Sn02-Sole auBer den Banden der anderen Solo noch Banden 
bei 1,26, 1,9 u. 1,06 fi besitzen. Dieser Untcrschied wird durch den verdeckenden 
Effekt des ungebundenen W. bei den hydrophoben Koli. erkliirt. (Kolloid-Z. 77.281—86. 
Dez. 1936. Lahore, Indien, Univ. Chem. Laborr., Univ. of the Punjab.) W annow.

Fr. B. Gribnau, Absorplion und Zerstreinmg des Lichtes in hydrophoben Kolloiden. I. 
Vf. diskutiert dio MlEsche Thcorie, welohe durch Gold- u. a. Metallsolo gepruft u. er- 
weitert wurde. Die Extinktion von Metallsolen besteht hauptsachlich aus konsumptiver 
Extinktion. Bei den weiBen Solon ist die Farbę nur von der Lichtzorstreuung abhangig. 
Die gefiirbten Nichtmetallsole bilden einen tlbergang zwisehen den boiden. Vf. ver- 
wendete fiir seine Unterss. ein Nichtmetallsol u. zwar frisohe Selensole, welche dureh 
Red. von Selensiiure mit Hydrazinhydrat hergestellt wurden. (Kolloid-Z. 77. 289. 
Dez. 1936. Deventer, Holland.) W annow.

Martin Katalinić, Beilrag zur angeblichen Jcrummlinigen Lichtstrahlenausbreitung 
in zerstreuenden Medien. Vf. gibt einige krit. Ausfiihrungen zu dem sog. PLOTNIKOW- 
Effekt, das ist die krummlinige Ausbreitung yon Licht in sehr groBo Moll. enthaltenden 
u. in koli. Lsgg. (J. PlOTNIKOW, Allgemeine Photoehemie, 2. Aufl., Berlin u. Leipzig, 
1936, S. 122). Vf. fuhrt seinerseits die experimentellen Befunde auf durch Uber- 
exposition verursachte Liehthofbldg. der photograph. Platte zuriiek. (Kolloid-Z. 77. 
295—98. Dez. 1936. Agram [Zagreb], Physik. Inst.) K. HOFFMANN.

E. Hoffmann, Bestimmung des miłtleren Dispersitdisgrades mittels der Pholozdle. 
Nach Vf. ist der mittlere Dispersitiitsgrad jener Dispersitatsgrad, den eine homogene 
Suspcnsion haben miiBte, um in der gleichen Konz. eine ebenso groBe Oberfliiche zu 
bilden wie die inhomogene Suspension. Zwisehen den TeilchengroBen 2—30 /i gilt 
fiir die Lichtabsorption folgende Formel: J — J0 e~ Eclr, wobei J  das durcbgelassene 
Licht, J 0 die urspriingliche Lichtstiirke, c die Konz. u. r den Radius der Teilchen bo- 
deutet. K  ist eine Konstantę, in der alle konstanten GroBen zusammengefaBt sind. 
Vf. zeigt, wio man mit Hilfe einer Photozelle unter Anw’endung der genannten Formel 
den mittleren Dispersitatsgrad bestimmt. (Kolloid-Z. 77. 286—88. Dez. 1936. Moskau, 
Inst. fiir minerał. Rohstoffe.) W a n n o w .

A. W. Kurtener, Ober die Oeschuńndigkeit des Austrochnens eines feuchen dis- 
persen Systems. Vf. betrachtet ein Syst. aus einer feindispersen Schicht mit daruber- 
liegender grobkorniger Schicht u. untersueht den Meclianismus der Verdampfung 
von Feuchtigkeit aus der unteren durch die obere Schicht. Die Zahl der Capillaren 
in einer Oberflachenschieht von der Hohe h (unmittelbar an der Oberfliiche selbst n„) 
wird gegeben durch n =  n0 e~ah. Fiir dio Geschwindigkeit der Yerdampfung durch 
die Schicht h leitot Vf. den Ausdruck ab (ohne experimentelle Naehprufung): 

v =  A 1 n„ e~ah [1 -f (2/5) e“ (°/2)A] .

Vgl. S. 2214.
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Fiir den allgemeinen Fali wird eine selir umfangreiche Formel abgeleitet, vgl. Original 
(Formel 28). (J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 6. 830—3G. 
1936. Leningrad, Russ. physik.-agronom. Inst.) R. K. Mu l l e r .

J. W. Mc Bain und M. E. Laing McBain, Die spontana, stabile Bildung von 
Kolloiden aus Krystallen oder wahren Losungen in Gegenioart eines Schułzkolloides. 
Vff. diskutieren an Hand friiherer Arbeiten, daB, entgegen der \veitverbreiteten An- 
sehauung, Kolloide sehr wohl stabile Systcme sein konnen, sogar im strengen Sinne 
der Thermodynamik. Das gilt besonders fiir Systeme mit Schutzkolloiden, Olemulsionen 
mit Seifen. In einigen orientierenden Verss. wird gezeigt, daB ein wasserunlosl. Farb- 
stoff sich zwisehen einem organ. Losungsm. u. einer wss. Seifenlsg. in einem konstanten 
Verhaltnis yerteilt. Zahlenbeispiel (nach T. M. Woo): 0,1 g Farbstoff wird entweder 
in 2 g Toluol gelóst oder in einer Lsg. aus 40 g W., 0,5% Kaliumoleat, mit 0,04-n. KOH. 
Die beiden Fil. werden iibersehiehtet, yorsichtig geriihrt, so daB die Grenzflache erhalten 
bleibt. Nach 48 Stdn. ist die Konz. des Farbstoffes in der Seifenlsg. 0,0232, 0,0232,
0,0237, 0,0237, also innerhalb der Mefifehler unabhangig davon, in welchen von beiden 
Fil. er urspriinglich gelost war. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2610—12. Doz. 1936. Cali- 
fornien, Stanford Univ.) Mo l l .

Mike A. Miller, U ber kólloides Kupfer und alkóholisches Aluminiumoxydgel. Vf. 
zeigt, daB feinverteiltes Cu, welehes sich auf Al in einer 2%ig. CuCl2-Lsg. in 95%ig. A. 
abgesehieden hat, durch A. peptisiert werden kann. Die ultramkr. Priifung ergab 
Cu-Teilchen iihnlich denen der Liohtbogenmethode. Das Cu-Sol scheint sich von selbst 
in ein Cu(OH)a-Sol umzuwandeln. Al u. Cu in Beriihrung bilden in 95%ig. A. ein 
Aluminiumoxydsol. (Kolloid-Z. 77 . 310—12. Dez. 1936. Chemisehes Laboratorium 
der Uniyersitat Michigan, U. S. A.) WANNOW.

P. Ekwall, Zur Kenntnis der Konstitulion der verdiinnlen Seifenlosungen. Vf. 
verfolgt nephelometr. die Triibungsersclieinungen von verd. Seifenlsgg.; untersucht 
wurden die Natriumsalze der Olein-, Myristin-, Stearin-, Palmitin- u. Laurinsaure, u. 
findot zwei im allgemeinen seharf getrennt auftretende Trubungsmaxima. Diese Maxima, 
dio z. B. im Falle der Oleinsaure bei Konzz. von 0,001- u. 0,0025-n. liegen, wandem 
bei hóheren Tempp. unter Abflachung nach gróBeren Konzz. u. werden durch Zugabe 
der freien Siiure verstarkt. Diese u. andere Erscheinungen fiihren Vf. zu dem ScliluB, 
daB die Triibung bei kleineren Konzz. durch die Abscheidung freier Fettsauren, im 
oberen Konz.-Bereieh dagegen durch die Bldg. der sauren Salze der betreffenden Siiure 
entsteht. Es laBt sich aueh auf andere Weise — Leitfahigkeitsunterss. — zeigen, daB 
die Bldg. der sauren Seifen an eine gewisse Minimalkonz. gebunden ist, das ist hier 
das Intervall zwisehen erstem u. zweitem Maximum. Das Verschwinden der zweiten 
Triibung diirfte mit einer zunehmenden Assoziation, die die Bldg. einer loslicheren 
u. anscheinend alkalireicheren Seife begiinstigt, in Zusammenhang stehen. Bei zu- 
nehmender Temp. ist eine Strukturumwandlung der Triibungssubst. im F. der ent- 
spreehenden Fettsaure zu beobachten. (Kolloid-Z. 77- 320—33. Dez. 1936. Abo 
[Turku], Finnland.) K. H o f f m a n n .

Joseph L. Donnelly, Vber die Verfliissigung von Natrium]tydroxydeiiveif$gelen. 
In einer friiheren Arbeit (vgl. C. 1 9 3 7 .1. 1110) zeigte Vf., daB bei der Zugabe von NaOH 
oder KOH zu HiihnereiweiB sich ein Gel bildet, u. daB sich dieses Gel nach einiger Zeit 
verfliissigt. Die Ansicht, daB das Protein sich mit dem Alkali verbindet, wird durch 
folgende Beobachtungen gestiitzt: Anwachsen des elektr. Widerstands des Gemisches, 
Vermmderung der bas. Rk., Zunahme der Temp. u. des Volumens. Die Abnahme des 
elektr. Widerstandes, der Viscositat u. des Tropfengewiehtes bei der Verfliissigung des 
Gels zeigen, daB die Verfliissigung eine Digestion des Alkaliproteinates darstellt. Weitere 
Hinweise liefern die Abnahme der titrierbaren Base u. die Zunahme der freien Amino- 
gruppen in den Gemischen. (Kolloid-Z. 77 . 343—45. Dez. 1936. Cincinnati, Univ., 
Eichberg Physiologieal Labor.) W annow.

Wilfried Heller, Das dynamische Prinzip der ihizotropen Erstarrung und seine 
Anwemdung. Nach einer kurzeń Kennzeichnung der drei Arten von Thixotropie fuhrt 
Vf. den Beweis, daB eine permanente Thisotropie sich auch bei den Gelatinegelen ver- 
wirkliclien laBt (vgl. F e e u n d l ic h  u . A b r a m s o n , C. 19 2 8 . I .  1511). Man gelangt 
zu 4 Arten: 1. Die Elastizitat dor Gelatine nimmt mit der Konz. des Gels ab. Das 
Gebiet der giinstigen Konzz. ist hier sehr begrenzt (Zahlenwerte im Original). 2. Die 
Elastizitat nimmt mit steigender Temp. stark ab. Fur jede Konz., die zur Gelbldg. 
geeignet ist, gehórt ein enges Temp.-Bereich, in dcm die Gele permanente Thixotropio 
zeigen. Man durchsehreitet also im Verlauf einer nicht isothermen Gelbldg. ein Stadium
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mit permarienter Thixotropie. 3. Dio Elastizitiit andert sich durcli Zusatz von Elektro- 
lyten. Vf. venvendet HC1, ICOH u. NaCl. 4. Entsprecliend der Entwasserung hydro- 
philcr Systeme durch A. zu hydrophoben Systemen kann permanente Tliisotropie 
auch in anfanglich hydrophilen Gelcn durch Zusatz von A. oder Aceton łeicht erreicht 
worden. Zugabe von A. allein erzeugt boi Gclatino thixolabile Gele, die durch Zu- 
fijgung eines Elektrolyten zu yóllig stabiler Thixotropie fiihren. Es wird weitcr ge- 
folgert, daB durcli Zusatz von A. ein hydrophiles Sol nicht in ein typ. hydrophobes
Sol umgowandelt wird, obwohl andere Erscheinungen zunaclist darauf hinzuweisen 
schoinen. Der Mechanismus der isothermen Gelbldg. ist walirscheinlich von der nicht 
isothermen yerschicden. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 2 0 2 . 1507—1509. 4/5. 
1936.) H. R. S c h u l z .
*  H. Flood und L. Tronstad, Trdpfchenbildung in ubersatliglem D20-Dampf. 

Oberflachen-spammng von D20 . Die fiir die Tropfchenbldg. erforderliche adiabat. 
Expansion ist fiir D20-Dampf bedeutend kleiner ais fiir H20-Dampf. Der Unterschied 
dor beiden krit. Uborsiittigungen ist dagegen verhaltnismaBig gering, weil die t)ber- 
sattigung des D20-Dampfes mit steigender Unterkuhlung rascher zunimmt ais dio des 
H20-Dampfes. — Die Oberflachenspannungen von 99%ig. D ,0  u. H20  wurden 
zwischen 12 u. 50° nach der Blasendruckmeth. in einem Capillarimeter gemessen.
o d.O ist ein wenig gróBer ais o ji,o ; der Unterschied scheint jedoch von der GroBe 
dor Vers.-Eehler zu sein ( ±  0,15 dyn/cm). Die erhaltenen Ergebnisse werden zur 
Priifung der VOLMER schen Koimbldg.-Theorie benutzt. Der gefundene kleine 
Unterschied der krit. t)bersattigungen von D20  u. H20  kann demnach befriedigend 
auf dio Temp.-Abhangigkeit der metastabilen Grenze zuruckgefuhrt werden. 
(Z. physik, Chem. 1 7 5 . Abt. A. 347—52. Febr. 1936. Trondheim, Techn. Hoeh- 
schule.) S a lze r .

J. W. Williams und C. C. Watson, Die rotierende Kreiselultrazenłrifuge und die 
Sedimenlalioii kleiner Molekule. In einer Beschreibung ihrer transparenten Ultra- 
zentrifuge hatten Mc BaiN u . SUŁLIVAN (C. 19 3 6 . I. 815) auch kurz iiber Sediment- 
vorss. an Quecksilbermoll. berichtet, u. eine gefundene Sedimontgesehwindigkeit 
von 0,891 • 10-13 cm/sec/dyn (theoret. 0,890-10-13) angegobon. Vff. unterziehen dieses 
Resultat einer krit. Betrachtung u. kommen zu dem Ergebnis, daB es nicht móglich 
ersoheint, diese Verss. mit der angegebenon Genauigkeit auszufuhren. (J. Amer. chem. 
Soc. 58 . 2650—51. Dez. 1936. Madison, Wisc., Dep. of Chemistry.) K. H o f f m a n n .

James W. Mc Bain, Naelisatz zu der Bemerkung von Williams und Watson. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. bestatigt, daB die gefundene Ubereinstimmung zwischen Experiment 
u. Theorie zufiillig so auBergewóhnlich gut ausgefallen sci, u. daB man in anderen 
Fallen nicht erwarten diirfe, ebenso genaue Ergebnisse zu erhalten. (J. Amer. chem. 
Soc. 58 . 2652. Dez. 1936. Californien, Stanford Urny.) K. H o f f m a n n .

Ant. Va§i6ek, Zur Methodik der dektroosmotischen Messungen. Vf. beschreibt 
einen App. fiir elektroosmot. Messungen mit Zahlenangaben fur KCl-Lósungen. Benutzt 
werden Diaphragmen der Berliner Porzellanmanufaktur. Messen kann man mit dem 
App. die gesamte Uberfulirung (elektrolyt. +  osmot.), ferner die Erhohung der Leit- 
fanigkeit in don Capillaren des Diaphragmas. (Kolloid-Z. 77. 305—10. Dez. 1936. 
Briinn [Brno], Techn. Hoschschule.) Mo l l .

A. Rabinovitseh, P. Vasiljev und T. Gatovskaja, Der Donnaneffekt bei der 
UUrafiltralion von kolloidalen Losungen. Aus den von DoNNAN (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chom. 17 [1911]. 572) gegebenen Beziehungen fiir Ionengleichgowicht u. 
Membranpotential, die bei geniigend langsamer Ultrafiltration von koli. Lsgg. gelten, 
wird eine Bcziehung zwischen den Ionenkonzz. des Ultrafiltrats u. denon der Ausgangs- 
Isg. abgeleitot:
Au =  K u =  [(A, +  K s)(n -  1) ± V (A S +  K s) -  1 )= -  4 A , K s n  (n — l ) ] /2 ( » - 2 ) . 
Darin sind A s u. K s die Ionenkonzz. bzw. dio Aktiyitaten der koli. Ausgangslsg.; Au, K u 
entsprechond des Ultrafiltrats, n das Verhaltnis des Yol. der Ausgangslsg. zu dem des 
restlichen IColloids. A u fiillt mit wachsendem n zuerst sehr stark ab u. wird bei hoheren 
Werten yoii n  unabhangig. Dieses Yerh. konnte durch Verss. an Fe(OH)3-Solen be
statigt werden. Diese Anderung von Au mit n widerspricht den von D u c la u X  (Rev. 
gćn. Coli. 8  [1930]. 251) u. W i e g n e r  u . P a l l m a n n  (Verh. H. Komm. Internat. Boden- 
kundl. Gesellsck. Budapest 1 9 2 9 ; vgl. auch C. 19 3 3 . I. 1912) gemachten Angabon 
iibor dio Ursache dor von ilnien beobaehteten Konstanz von Au (vgl. B o la m , C. 19 3 4 .

*) Oberflachenspann. organ. Verbb. vgl. S. 2134.
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I. 3843). Der von W i e g n e r  u . P a l l m a n n  gefundene „Suspensionseffekt“ u. die
geforderte lineare Beziehung von A s (Anioncnkonz. im Restkoll.) u. n folgt ebenfalls 
aus der Theorie der Vff. u. konnte an Fe(OH)3-Sol bestatigt werden. Analoge Er
gebnisse gaben Verss. mit negatiyen Solen, wie W 03, T i02, V20 5. (C. R. [Doklady] 
Acad. Soi. URSS 1935. III. 109—12. Moskau, Karpov Inst. f. phys. Chem., Abt. f. 
Kolloidehemie.) H u t h .

P. Grab ar und S. Nikitine, Ober den Porendurchmesser der bei der Ultrafiltralion 
benutzten Kollodiummembranen. Da die iiblichen Methoden zur Best. der Porcngrdflen 
nur mittlere Werte liefern, verwenden Vff. eine Anordnung, die der von E ebe (C. 1933.
II. 1160) ahnelt, u. die sie in einigen Punkten Yariieren. Grenzen an dio Membran zwoi 
nicht mischbare Pil. mit wenig verschied. Oberflaehenspannung, so ist die Durchstrom- 
geschwindigkeit nach dem HAGEN-PoiSSEULschen Gesetz proportional dem tjber- 
druck, sobald dieser groB genug ist, die in den Capillaren wirksamen Oberflaehenkrafte 
zu uberwinden, d. h., sobald p >  2 g/r (g — Oberflaehenspannung, r — Porenradius). 
Aus den bis zu kleinen Drueken verfolgten Durchstrómgeschwindigkeiten laBt sich nach 
einer yon Vff. angegebenen Ableitung die Anzahl der Poren in Abhangigkeit yon ihrem 
Radius berechnen. Es zeigt sich dabei, daB Membranen, dereń Minimaldurchmesser 
in der Nahe yon 10 fifi liegen, mehrere Haufigkeitsmaxima besitzen, ein Yerh., das die 
Membranen mit gróBeren Poren nicht besitzen. Es werden Ergebnisse an einer Reihe 
von kauflichen u. selbst hergestelltcn Fil tern gegeben, wobei die Membranen derselben 
Herst.-Art gut iłbereinstimmende Eigg. besitzen. (J. Cłiim. physiąue Rey. gśn. Colloides 
33. 721—40. 25/11. 1936. StraBburg, Inst. de Chimie biolog.) K. H o f f m a n n .

L. Zobrist und M. Gruber, Ober Diffusion von Wasser durch Agargallerte. Vff. 
gehen yon folgender Vers.-Anordnung aus. Es wird der Gewichtsyerlust yon kleinen 
mit W. gefullten, auf einer Seite mit einer Gallerto ycrschlossenen Glasrohren mit 
24 mm Durehmesser, die in einem Raum konstanter Temp. u. Feuchtigkeit lagem, 
gemessen. Benutzt wurden Agargallerten yon 1,54 u. 3,54% u. einer Dicke zwischen 
2 u. 4 mm. Es werden Messungen bei yerschied. Lagc der Membranen — senkrecht 
u. waagerecht (hierbei Fl. oberhalb bzw. unterhalb der Membran) — ausgefubrt. Die 
Ergebnisse lassen sich auf die Form bringen: V =  K ■ s11 {V =  Diffusionsmenge in mg/h, 
K  =  Konstantę, n ein charakterist. Exponent u. s =  Sattigungsdefizit, das ist dio 
Druckdifferenz zwischen gesatt. W.-Dampf u. dem im Vers.-Raum durch Schwefelsaure- 
W.-Gemische eingestellten). Die Diffusionsmengen, die zwischen 0 u. 350 mg/h bei 
Tempp. von 20—40° yariierten, waren yon der raumlichen Lage der Membran ab- 
hangig (Differenzen bis zu 30% bei yerschied. Lagen), wurden dagegen von der Schicht- 
dicke kaum, u. der Agarkonz. nur wenig beeinfluBt. (Kolloid-Z. 77. 333—42. Dez.
1936. Ziirich, E. T. H .) K. H o f f m a n n .
* K. Sigwart, Messungen der Zahigkeit von Wasser und Wasserdampf bis ins 
krilische Oebiet. Die Zahigkeit yon W. u. W.-Dampf wird gemessen durch Best. der
Druckabnahme der durch eine Quarz- oder Pt-Capillare laminar stromenden FJ.
mit einer Druckwaage. Die Vers.-Auswertung (HAGENBACH-, COU ETTE-Korrektur) 
is t  ausfiihrlich angegeben. W. wurde gemessen yon 117—371°, dio Viscositat rj is t  
nur yon der D. o abliangig im Bereich von o — 50—100 kg s"/m4 in 'Obereinstimmung 
mit den Werten von DE H a a s  (Comm. Leiden Nr. 12 [1894]) u. H e v e s y  (Z. Elełrtro- 
chem. angew. physik. Chem. 27 [1921]. 21). Aus den g—p—T7-Werten fiir W. 
von S m ith  u. K e y e s  (C. 1934- I. 3181) laBt sich daher die Zahigkeit an  der 
Grenzkurye ennitteln, diese geht glatt in die bisher bekannten Werte bis 100° 
iiber. G en au ig k e it: bis 300° +1% , 360° ±2% . — W.-Dampf wurde gem essen yon 
276—382° unter Drueken von 25—270 at. Die t]—p-Isothermen lassen sich bis 
kurz Yor dem Sattigungsdruek durch Gerade wiedergeben, die Anderung Yon r) mit 
dem Druek ist gering. Fiir A p =  100 at ist bei 276° A rj bis 2%, bei 382° 6%. 
Die krit. Isotherme zeigt etwas abweichenden Verlauf. ij ist nicht nur von der D. allein, 
sondem auch von der Temp. abhangig. Die bei den hóchsten Tempp. gefundenen 
Werte liefern im  rj—o-Diagramm fur fl. W. eine gemeinsame Kurye fiir Fl. u. Dampf, 
aus der — fur prakt. Zwecke — gefolgert werden kann, dafi bei sehr hohen Drueken 
dio Zahigkeit des Dampfes nur eine Funktion der D. ist, aus der femer łjkrit. — 3,85-
10-° kg s/qm estrapoliert werden kann. Die Extrapolation nach PLANK (C. 1933- I. 
2037) liefert den gleichen Wert. — Die yon S c h il l e r  (C. 1934. II. 393) gefundene 
Viscositatsvergr6Berung bei steigendom Druek ist wesentlich gróBer ais die vom Yf.

*) Vgl. S. 2089, 2090, 2136, 2218.
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gemessene. Fiir die Abweichung kann keine Erklarung gegoben werden, auch die 
Werte von SPEYERER (VDI-Forschungsheft 273 [1925]) liegen holier. — Aus allen 
yorhandenen Werten werden ?/—2’-Isobaren aufgestellt u. eine Extrapolation bis 500° 
angegeben. Fl.-W .: łjioo”, 300 at =  35,0 kg s/qm; 77370“, 300 at =  7,2; Dampf: ?/300°, 20 at =  
2,07; 77500*. 250 at — 2,60. (Forach. Gebiet Ingenieurwes. Ausg. A. 7. 125— 40. Mai/Juni 
1936. Danzig, Teclm. Hochsch., Maschinenlabor.) H u t h .

G. I. Pokrowski, tther die Molle der inneren Iłeibung des Wassers bei der Ver- 
schiebung in dispersen Systemen. Die Viscositat des W., das ganz oder teilweise die Poren 
eines festen dispersen Syst. von der Art des Bodens erfiillt, setzt Verschiebungen einen 
ziemlich groBen Widerstand entgegen, da sie mit abnehmender Schichtdicke des W. 
erheblicli zunimmt. Yf. yersucht auf Grund von Vorstellungen iiber-die mittlere statist. 
Teilchenform der festen Phase die hydrodynam. Krafte zu bestimmen u. kommt zu 
dem SchluB, daB eine oberflachliehe Verschiebung in den betraehteten Systemen mit 
gerińgerer Wahrscheinlichkeit stattfindet ais eine Deformation in sohrilger Richtung, 
da fur eino solche der hydrodynam. Effekt wesentlich geringer ist. (J. techn. Physik 
[russ.: Shurnal teclinitscheskoi Fisiki] 6. 910—16. 1936. Moskau.) R. K . Mu l l e r .

A. Magnus und G. Sartori, CalorimelriscJie Untersuchung der Adsorption von 
leichtem und schwerem Wasserstoff an aktirem Nickel. Der zeitliche Verlauf der Adsorption 
von leichtem u. schwerem Wasserstoff an akt. Ni wurde bei 0° u. bei 25° an der Druck- 
anderung u. an der abgegebenen Warme, bei Ausgangsdrueken, die von }ft mm auf 
1 7 i mm anstiegen, yerfolgt. Die Adsorption lafit sieh in 2 mit sehr yersehied. Geschwin- 
digkeiten yerlaufende Vorgange zerlcgen, von denen nur der schnellere Vorgang calori- 
metr. wirksam ist. Den Vorgang muB man sieh folgendermaBen vorstellen: Zunachst 
findet eine fast momentan yerlaufende Adsorption einer kleinen Wasserstoffmenge 
statt, die ihrcrseits eine yerhaltnismaBig schnelle, aber doch mit meBbarer Gescliwin- 
digkeit ablaufende Adsorption an den akt. Oberfliichenstellen des Ni-Pulvers beliefert. 
Hierbei werden dio adsorbierten Moll. wahrscheinlich deforiniert. Dann setzt ein dritter 
Vorgang ein, durch den der gebundeno Wasserstoff zum Teil in einen anderen Zustand 
(Lsg. in Ni ?) iibcrgcfiihrt wird. Dieser Vorgang yerlauft sehr langsam u. besitzt offenbar 
nur eino geringere, wegen seiner Langsamkcit im Calorimeter nicht merkliche Warme- 
tonung. Die gefundenen mol. Adsorptionswarmen zeigen die erwartete GroBe u. die 
berechnete Druckabhangigkeit. Die Temp.-Abhiingigkeit ist gering. Die Adsorptions- 
geschwindigkeit des leichten Wasserstoffs ist sehr viel groBer ais die des schweren 
Wasserstoffs. Deuterium wird bei 25° ebenso schnell aufgcnommen wie Wasserstoff 
bei 0°. Die Aktivierungswarme des leichten Wasserstoffs ist ungefiihr 1 kcal, die des 
schweren Wasserstoffs 1,7 kcal. (Z. physik. Chem. Abt. A. 175. 329—41. Febr. 1936. 
Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. Chem. an d. Uniy.) SALZER.

R. Stevenson Bradley, Pólymolekulare adsorbierte Schichten. I. Die Adsorpiion 
von Argon an Salzkrysłallen bei tiefen Temperaturen und die Bestimmung der Ober- 
flachenfelder. Mittels einer Quarzfederwaage wird die Adsorption von Ar an wasser- 
freiem CuS04 bei Drucken von 100—687 mm Hg u. Tcmpp. zwischen 84,5 u. 87,9° K 
sowie an A12(S04)3 bei Drucken von 6—562 mm Hg u. Tempp. yon 85,0—85,8° K 
gemessen. Bei der Auftragung der je g Salz adsorbierten Mole Gas (a) gegen den Druek 
pa (bei konstanter Temp.) ergeben sieh Kurven, die zunachst steil, dann flacher u. 
schlieBlich wieder steil ansteigen. Die Kurven lassen sieh durch dio Beziehung 
T-log (p0/pa) — K 1 K 3a gut wiedergeben, in der K 1 u. K 3 bei gegebener Temp. Kon- 
stanten sind. Diese Beziehung wird unter der Annahme abgeleitet, daB die 1. Schicht 
adsorbierter Gasatome durch die positiyen Salzionen, ferner die 2. adsorbierte Schicht 
durch die 1. Schicht, die 3. durch die 2. Schicht usw. polarisiert werden, wobei die 
Starkę der Polarisation mit wachsender Entfernung von der SalzoberfliŁche anniihernd 
esponentiell abnimmt u. der Einfl. der negativen lonen in der Salzoberflache auf die 
Ar-Atome relatiy klein sein wird, weil diese lonen yiel groBer ais die anderen sind. 
Hiernach induziert das Kraftfeld des Krystalls einen Dipol /-i in der 1. Adsorptions- 
sehicht, dieser wiederum einen Dipol / /  in der 2. Schicht usw. Fur die Differenz der 
lateńten Verdampfungswarmc der to-ten Schicht (Hm) u. der latenten Verdamp- 
fungswarme des reinen fl. Gases (f/0)> ais o fiir II v l— H0, ergeben sieh Werte, die 
mit steigender Adsorption schnell abnehmen {IIm II0). Aus K 1 wird ji — 2,31-10-1 9 
elst. Einheiten berechnet, entsprechend einem von der Krystalloberflache erzeugten 
Kraftfeld im Mittelpunkt des Ai'-Atoms der 1. Schicht yom Betrage 14,1-104 elst. 
Einheiten fiir CuSO,,. Fur Al2(SOa)3 wird n — 1,93-10-19 u. die Feldstarke am
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gleichen Ort =  11,3-104 elst. Einheiten. — An KC1 bildcn sieli keine dicken Fi lnie. 
(J. chem. Soc. [London] 1936. 1467— 74. Okt. Leeds, Univ.) Z e i s e .

J. F. H. Custers und J. H. de Boer, Elektrostatische und ran der Waalssćhe 
Adsorption von Jod an Fhutridschicldai. In Verfolg der friiheren (C. 1933. II. 180) 
Unterss. wird die Anderung der Lichtabsorption der an CaF2-Sehichten adsorbierten 
Jodmoll. mit zunehmender Besetzungsdiehte der adsorbicrenden Oberflache naher 
analysiert. Hierbei werden die friiher gemessenen Absorptionskurven zugrunde gelegt, 
in denen die Absorptionskonstanto (A") je Atom u. qem fiir yerschied. Besetzunga- 
dichten in Abhiingigkeit von der Wellenl&nge des Liehtes bzw. der entspreehenden 
Energie (in eV) aufgetragen ist. Mit zunehmender Besetzungsdiehte nimmt der mittlere 
Jv'-Wert ab. Durch Subtraktion der aufeinanderfolgenden Absorptionskuryen werden 
dio /C-Wcrte fiir die jeweils neu liinzukommenden Jodmoll. ermittelt; ihre Auftragung 
gegen Wellenlangen bzw. eV-Werte ergibt die Absorptionsspektren der auf jeder Stufe 
neu adsorbierten Molekule. Es zeigt sich, daB dio zuerst adsorbierten Jodmoll. sehr 
stark absorbieren, daB aber oberhalb einer Besetzungsdiehte von ca. 0,5% alle neu 
hinzukommenden Moll. in ihren langwelligen Maxima dasselbe Absorptionsvermogen 
besitzen, wobei dio Absorptionskuryen mit steigender Besetzungsdiehte etwas nach 
liingeren Wellen yerschoben werden. Deutung: Die zuerst adsorbierten, opt. stark 
yerónderten Jodmoll. (Absorptionsmaxima bei 343 u. 284 m/z statt der im freien Jod- 
dampf gefundenen Maxima bei 499,5 u. 732 m/i) sind an akt. Stellen der CaF2-Oberfliiche 
yorwiegend durch elektrostat. Krafte gebunden. Wenn naeh der Adsorption gróBerer 
Jodmengen alle akt. Stellen besetzt sind, werden die weiteren Moll. yorwiegend durch 
VAN DER WAALSsche Krafte gebunden; die Absorptionsspektren dieser Moll. sind zwar 
gegeniibcr den Spektren der freien Jodmoll. ebenfalls nach UV yerschoben, aber ilire 
Absorptionskonstanton sind nicht hoher ais diejenigen des festen Jods. Jedenfalls 
hat aueh die VAN DER WAALSsche Bindung eine opt. Beeinflussung zur Folgo. — 
Entsprechende Messungen werden aueh an Jodschichten ausgefiihrt, die an BaF„- 
Oberfliiclien adsorbiert sind. Die erlialtenen Kuryen sind denen an CaF2 sehr iihnlich, 
jedoch liegen die beiden Maxima bei etwas groBeren Wellenlangen ais bei der Adsorption 
an CaF2. Der hierin liegende Widersprucli zu einer friiheren Folgerung wird dadurch 
erklart, daB friiher nur an einer nahezu yollbesetzten Oberflache u. nur yon 320 ma 
ab im kurzwelligen Gebiete gemessen wurde. Wie friiher wird wieder die Absorptions- 
konstante je  Atom u. qcm mittels Titrationen bei bestimmten relatiyen Drucken u. 
Benutzung der friiher (C. 1931. II. 3312) empir. gefundenen Isothcrmenformeł be- 
stimmt. Aus den Kuryen ergeben sich dieselben Folgerungen wie fiir dio Adsorption 
an CaF2. Das Absorptionsmaximum der bei hóheren relatiyen Drucken absorbierten 
Jodmoll. ist gegenuber dem kurzwelligen Masimum stark erniedrigt. — Ahnliche 
Messungen an Jodschichten, die an SrF, adsorbiert sind, zeigen, daB hier das adsor- 
bierto Jod in opt. Hinsicht eine Zwisehcnstellung zwischen dem an CaF2 u. dem an 
BaF2 adsorbierten Jod einnimint. Ferner zeigt die weitgehende auBere Ubereinstimmung 
d e r  Absorptionskuryen des an jenen 3 Oberflaclien adsorbierten Jods, daB die Ad
sorption an den auf der AuBenseite der Salzschichten sitzenden F“-Ionen erfolgt, wobei 
d e r  Einfl. des Kations nur geringfiigig ist (das kleinere Kation bewirkt die groBere 
Violettyerschiebung). Die an SrF2 gemessenen I i '-Werte fur die v a n  d e r  WAALSsche 
Adsorption sind yon derselben GroBenordnung wie bei CaF, u. BaF». (Physica 3. 
1021—34. Nov. 1936. Eindhoyen, N. V. Philips Gliihlampenfabrik.) Ze i s e .

P. Holemann und A. Braun, Ober die Adsorption von irwlekidarem und atomarem 
Jod an Quarzglas. Dio wesentliehsten Ergebnisse dieser Arbeit sind bereits an anderer 
Stelle (C. 1936. II. 3891) publiziert. Es wird eine ausfuhrłichere Beschreibung der 
Vers.-Meth. gegeben, wobei hier noch auf eine von Vff. ausgefiihrte Best. des Jod- 
dampfdruckes bei Żimmertemp. (p j — 0,120 ±  0,001 mm bei t =  15,20 Grad) łiin- 
gewiesen sei. (Z. physik. Chem. Abt. B 34. 381—95. Dez. 1936. Miinchen, Phys.-chem. 
Inst.) ‘ K. H o f f m a n n .

W. A. Pjankow, Zur Frage iiber die Ausscheidung von durch aklinierte Kohle 
adsorbierlem Jod und Brom. Jod wird von akt. Kohle in betrachtlichen Mengen (4 g 
auf 10 g Kohle aus alkoh. u. 6,5 g aus wss. Lsg.) adsorbiert. Bei der Unters. der Aus
scheidung des Jods durch Erhitzen der Kohle zeigte sich, daB das Jod sehr fest mit 
der Kohle yerbunden ist. Die Hauptjodmenge scheidet sich bei etwa 300° ab, die letzten 
Spuren erst beim Verbrennen der Kohle. Bei dem aus wss. Lsgg. adsorbierten Jod 
wird eine gleichmaBigere Ausscheidung ais bei dem aus alkoh. Lsgg. adsorbierten beob- 
achtet. — Brom wird aus wss. Lsgg. durch Kohle in einer etwa 2,5-mal geringeren Mengc
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ak Jod adsorbiert. Die Bindung ist schwaclier u. die Hauptmenge scheidet sich schon 
bei Tempp. bis 100° ab. Zur vollen Entfemung ist ein Erhitzen bis auf etwa 400° er- 
forderlich. Bei Ggw. von HBr, das sich in wss. Bromlsgg. in Ggw. von akt. Kohle 
bildet, wird letzteres gleichfalls von der Kohle in betrachtlichen Mengen adsorbiert. 
Dio Bindungsfestigkeit ist etwa der des Bronis gleich. — Weiter zeigte sich, daB sich 
Jod ais Mittel zur Trankung der Kohle fiir die Gewinnung von Adsorptionsmitteln fur 
giftige Dampfe u. Gase eignet. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Cliimit- 
schoski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 238—45. 1935.) K l e v e r .

W. A. Pjankow, t)ber die Adsorption von Quecksilberdampfen aus dem Luftstrome. 
(Unter experiinentełler Mitarbeit von N. K. Waltschuk.) (Vgl. vorst. Ref.) Hg- 
Dampfe werden durch n. akt. Kohle aus dem Luftstrom nur schlecht adsorbiert. Da- 
gegen zeigt sich eine aktiyierto Kohle mit adsorbiertem Jod ais ein gutes Adsorptions- 
mittel. Die yólligo Geruchlosigkoit, Unschadlichkeit u. ausreichende Wirksamkeit 
einer so behandeltcn Kohlenschicht von 2—3 cm erschwert nicht das Atmen u. ist- 
deshalb fur Respiratoren geeignet. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 246—50. 1935.) K l e v e r .

Kimio Arii, Uber die Sorption von Chlor durch aktive Zuckerkohle. Teil I. Be- 
ziehung zwischen don Sorptionsbetragen, der Temp. u. dem Druck. Die Isothermen 
werden bei 20, 30 u. 50° gemessen. Die Rcsultate stimmen mit der LANGMUIRschen 
Gleichung uberein. Dio Konstanten der Isothermen, Isobaren u. Isosteren werden 
angegeben. Es folgt die Gleichung a — a0 — (k +  n/p) t [a =  sorbierter Betrag in mg 
pro 1 g Zuckerkohle; a0 =  sorbierter Betrag bei 0°; p — Gleichgewichtsdruck (cm Hg); 
t =  Temp. (Cels.); k =  0,091; n =  12,0]. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 30. 
Nr. 662/70; Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.] 15. 67—68. Dez. 1936. Tokio, Inst. 
of Physical and Chem. Res. [Naeh engl. Ausz. ref.]) Mo l l .

Alexander King, TJntersuchungen uber die Chemisorption an Holzkohle. VIII. Der 
Einflufi der Aktivierumjstemperatur der Holzkohle auf a) die katalytische Ozydation 
fon Salzen, b) die katalytische Zersełzung von Wasserstoffperozyd. (VI. vgl. C. 1936.
II. 1868.) An Holzkohlen, die in 0 2 bei 16 verschied. Tempp. zwischen 240 u. 1130° 
aktiyiert worden sind, wird die Oxydation von Kaliumferrocyanid, Natriumarsenit, 
Kaliumnitrit u. Chinol untersucht. Die Ergebnisse sind, ausgedruckt durch die durch
1 g Holzkohle in 30 Min. oxydierten ccm Lsg., zusammen mit den Adsorptionskapazitśiten 
der Holzkohlen gegenuber Jod u. ihren Aktmtaten hinsichtlich der Zers. von H20 2 
tabellar. zusammengestollt. Hieraus ist ersichtlich, dafi dio katalyt. Aktivitat der 
Holzkohlen in grundlegendcr Weise durch den Typus des Oberflachenoxyds beeinfluBt 
wird, denn in jedem Falle wird ein Aktivitatsmaximum mit den bei ca. 450° aktivierten 
Holzkohlen gefunden; dies ist abor die von verschied. Autoren ais Optimum fiir die 
Existenz eines sauren Oberflachenoxyds bezeichnete Temp. Bei hoheren Aktivierungs- 
tempp. nimmt die Aktivitat schnell mit steigender Temp. ab u. wird bei ca. 850° fast 0; 
oberhalb dieser Temp. nimmt sic wieder in geringem Umfange zu. Dagegen besitzt 
die an denselben Holzkohlen untersuchte katalyt. Zcrs. von H20 2 bei ca. 450° ein Minimum 
u. bei ca. 900° ein Maximum (gemessen werden die in Ggw. von 1 g Holzkohle von einer 
gegebenen Mengo H20 2 in 30 Min. entwickelten ccm 0 2). Zur Deutung der Beob- 
achtungen wird dio Existenz von wenigstens 2 Oberflachenoxyden des Kohlenstoffś 
angenommen. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1688—92. Nor. London, Imperial

Arthur B. Lamb und John C. Woodhouse, Die Adsorption durch deJiydratisierten 
Chabasit ais Funktion des Wassergehalts. Vff. untersuchen dio Adsorption von Wasser
stoff, Sauerstoff u. Kohlensaure an Chabasit bei 0° u. Drucken bis 2000 mm in Ab- 
hangigkeit yon seinem Dehydratationsgrad. Fiir C02 werden auBerdom die Isothermen 
bei 34—306° angegeben. Auffallend ist dio spezif. Adsorption: Gering entwasserter 
Chabasit (W.-Vorlust bis 17%) adsorbiert von den drei Gasen nur C02, bei 50% Ent- 
wasserung nur C02 u, 0 2. Auf diese Weise ist also eine Tronnung dor Gaso moglich. 
Maximale Adsorption tritt auf bei einer Dehydratation von 97,8% f^r Wasserstoff, 
96,9% fiir Sauerstoff, 92,9% fur Kohlensaure. Der absol. Betrag ist 50% groBer ais 
bei Holzkohle. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2637—46. Dez. 1936. Cambridge, Mass.,

N. Jermolenko und A. Mirontschik, t)ber die Abhdngigkeit zwischen der Dispersion 
von Farbstoffen und dereń Adsorption durch brikettierte Kohlen. Vff. untersuchen die 
Adsorption von Pikrinsaure, Methylenblau, Noutralrot, Tropcolin 00, Eosin, Krystall- 
yiolett u. Kongorot an brikettierter Torfkohle. Die mol.-dispersen Farbstoffe werden

College.) ZEISE.

Haryard Uniy.) Mo l l .
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starker adsorbiert ais die koll.-dispersen. Die Adsorption nimmt zu mit dem Briket- 
tierungsdruck u. erreicht ein Masimum bei 300 kg/qem. Vff. erklaren ihren Befund 
nach POLANYI durch Entstehung yon Kraftfeldem in Poren mit kleinem Radius. 
Bei einem hoheren Druck wird die Zahl der Poren wieder ldeinor, ihr Durehmesser 
nahert sich der GroBenordnung der zu adsorbierenden Teilchen. (Kolloid-Z. 77■ 366—69. 
Dez. 1936. Mińsk, Univ., Labor. f. Kolloidchemie.) M o l l .

A. Lottermoser und Paul Neubert, Aufnahme und- Abgabe von Farbstoffen durch 
Strok. Vff. priifen die Meth. der quantitativen Best. von Farbstoffen durch Ausflockung 
mit den entgegengesetzt geladenen. Die Abhiingigkeit von der Lsg.-Konz. u. der absol. 
Menge des angewandten Farbstoffes wird untersucht. Vff. untersuchen die Aufnahme- 
fahigkeit des rohen u. des gebleichten Strohes fiir saure, substantiye u. bas. Farbstoffe. 
Es zeigt sich, daB zwisehen der Aufnahme von sauren u. substantiven Farbstoffen 
einerseits u. den bas. Farbstoffen andererseits ein prinzipieller Unterschied besteht. 
Die Aufnahme der sauren u. substantiyen Farbstoffe wird im Sinne der Lsg.- u. Ad- 
sorptionstheorie, die der bas. im Sinne der elektr. u. chem. Thcorie erklart. Vff. weisen 
darauf hin, dafi sich die beiden Vorgange nebeneinander abspiolen u. iiberlagern. In 
tJbereinstimmung mit derTheorie zeigen die Abgabeverss. derYff. bei den sauren Fai'b- 
stoffen eine Reyersibilitat, bei den bas. eine Irreyersibilitat der Farbstoffaufnahme. 
(Kolloid-Beih. 45 . 149—209. 15/12. 1936. Dresden, Techn. Hoelisch., Inst. fiir Kolloid
chemie.) W a n n o w .

Hosmer W. Stone, Die Verwendung vcm Chromosulfat bei der Entfemung von 
Sauerstoff aus einem Gasslrom. Ein Vergleich mit anderen Sauersioff absorbierenden Sub- 
stanzen. Verss. iiber die Absorption von 0„ aus einem Gasgemiseh ergaben, daB Lsgg. 
von Chromosulfat-Schwefelsaure ungewohnlich stark O, absorbieren. Bezeichnet man 
m it 100% die relative 0 2-Absorption der Chromosulfatlsg., so absorbieren unter den 
gleichen experimentellen Bedingungen K-Pyrogallat 2,3%, ammoniakal. Cuproammo- 
niumchlorid 4%, alkal. Na-Hyposulfit /j-Antbrachinonnalriumsulfonat 4%. (J. Amer. 
chem. Soc. 58. 2591—95. Dez. 1936. Los Angeles, Cal., Univ., Department of 
Chemistry.) GoTTFRIED.

B. Anorganische Chemie.
Marcel Patry, Ober die Tellurata des Kaliums. Jilinlichkcit mit den Sulfaten und 

Selenaten. Die drei neutralen Kaliumtellurato K,Te04-4,5 H20  (auch ais Orthotellurat 
K2H4TeOc-2,5 HoO geschrieben), K2TeO(1 ■ 2 H./J (ais anhydr. Orthotellurat K2II.( - 
TeO 0) u . K,Te04 wurden rein dargestellt sowie analyt. u . róntgenograph. ais wohl- 
unterschiedene Stoffe erkannt. Yon den sauren K-Teliuraten scheint nur das rontgeno- 
graph. amorphe KHTeO.j • aq (analyt. bestimmt 1,8 H20) zu besteben. — Das neutrale 
Metatellurat des Kaliums wird nur mikrokrystallin erhalten. Scin D EB Y E-D iagram m  
zeigt grofie Ahnlichkeit mit denen des Selenats u. Sulfates. D arau s wird dem Tellurat 
das rhomb. Krystallsyst. zuerkannt. Die Parameterberechnung bei den drei Salzarten 
ergibt nur wenig yerschied. Werte, so daB eine Isomorphie zwisehen den Metatelluraten, 
Selenaten u. Sulfaten wahrscheinlich gemacht ist. Die friiher angenommene Isomorphie 
zwisehen Telluraten u . Osmiaten konnte nicht bestatigt werden. (C. R . hebd. Sćances 
Acad. Sci. 2 0 2 . 1516—18. 4/5. 1936.) H. R . S c h u l z .

N. D. Litwinow, Uber die Molekulformd des geschmolzenen gdlen Phosphors. 
(Vgl. C. 19 3 6 . I .  2520.) Unter Anwendung der Formel yon B e r t h e l o t  u. den fruher 
ermittelten D.-Daten des geschmolzenen Phosphors ergab sich dio Molekularformel 
des gelben Phosphors im Temp.-Gebiet von 50—95° zu P4. (Chem. J. Ser. B . J. angew. 
Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B . Shurnal prikladnoi Chimii] 9 . 589— 90.
1936.) K l e v e r .

1.1. Kitaigorodski und W. I. Bokunjajewa, Die Umsetzung von Natriumchlorid 
■mit Kaolin bei hohen Temperaturen. Infolge yon Ausscheidung des Konst.-W. beim 
Erhitzen des Kaolins findet eine energ. Rk. zwisehen NaCl u. dem Kaolin unter Bldg. 
von Natriumsilicaten statt. Bes. intensiy yerlauft die Rk. bei 900—1000°. Mit weiterem 
Anstieg der Temp. yerringert sich die Menge des reagierenden Na infolge einer ycr- 
starkten Yerfliichtigung des NaCl. Die besten Resultate werden bei einer Zus. des 
Gemisches mit 15% NaCl erhalten. Ais optimale Temp. fur die Rk. des S i02 (Quarz) 
u. NaCl in Ggw. yon Kaolin erwies sich eine Temp. von 1000°. (Chem. J. Ser. B. J. an
gew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 
230—37. 1935. Moskau, Glasinst.) K l e y e b .
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Douglas G. Nicholson, Die Reaklion von W a ssc rstoffs upero xyd mit Cliromsaure- 
anliydrid in trockenem Athylacetat. Es wurde zunachst eiskaltes Athylacetat mit 30%ig. 
H20 2 u . W. geschuttelt, im Scheidetrichtcr getrennt u. die Acctatlsg. iiber CuS04 ge- 
trocknet. In bezug auf H20 2 war die Lsg. 0,95—0,99-normal. Zu dieser Lsg. wurde 
festes Cr03 gegeben, worauf die Lsg. sich tiefblau farbte. Zu dieser im Eisbad befind- 
lichen Lsg. wurde eine Lsg. yon NH, in absol. A. gegeben, worauf die blaue Farbo ver- 
schwand u. sich ein gelbbrauner Nd. absetzte. Die Analyse des Nd. fuhrto auf die 
Formel ThC'rO^-2 NH3. In W. lost sich der Nd. unter 0 2-Entw. unter Bldg. einer 
gelben Chromatlsg., in Siiurcn unter Bldg. blauer Peroxychromsaure, die sich weiter 
zu Chromisalz zersetzt. Bei Tempp. oberhalb Zimmertemp. zers. sich der Nd. spontan 
unter Entflammung. Diese Zers. geht in 2 Stadien vor sich: zuerst blaht sich das Salz 
auf, hietauf entflammt es u. hinterlaBt einen feinen Riickstand yon Chromioxyd. 
Róntgenunters. ergab, daB dio Struktur des Nd. yerschied. ist von der des Ammonium- 
chromats u. Ammoniumbicliromats. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2525—26. Dez. 1936. 
Urbana, 111., Univ., Chem. Labor.) GOTTFP.IED.

H. Brintzinger und F. Jahn, Zweischalige Iiomplexverbindungen von Chrom(3)- 
hexammin- und Chrom(3)-tridthylendiaminion. Wie friiher bei Co(3)-Amminen, z. B. 
B r in t z in g e r  u . Os s w a l d  (C. 1936. I .  3628), wird jetzt mit Hilfe der Dialysen- 
meth. untersueht, ob auch dic Cr(3)-Hexammm- u. die Cr(3)-Triathylendiaminionen 
in zweiter Sphiire des Komplexes Anionen anzulagern vermogen. Folgende Rcsultato 
werden erhalten in Lsgg., die an [Cr(NH3)6]3+ l/w-, an Fremdionen 2-n. waren.

Ionengewichte von ber. gef. Ionenart Zusatz

fCr(NH9)J3+ .......................... 154 155 Kation NaNOa
[[CrlNH sUSO jJ5-  . . . 538 545 Anion (NH4)3S 04
[[Cr(NH3)JH P 0 4)4] 5-  . . . 538 541 k 2h p o 4
[[Cr(NH8)e](HAs04).,]6_ . . 715 717 J1 K2HAs0 4
In Alkalioxalatlsgg. ist [Cr(NH3)0]Cl3 fast unloslich. [Cr(en)3]3+ bildet unter analogeu 
Bedingungen dic folgenden zweischaligen Komplexe:

Ionengewichte von ber. gef. Ionenart Zusatz

[Cr (en)8]3+ .......................... 232 236 Kation NaN03
| [Cr (en)3](S04)4 j 1" . . . . 616 610 Anion (NH4)jS 0 4
[[Cr(en)JC20 4)4] 5- .  . . . 584 594 V K^CA
[[Cr(en)3](HP04)4] 5-  . . . 616 612 11 K2H P04
[[Cr (en)3](HAs04)4] 5~ . . . 792 789 11 KsHAs0 4
Die Art der Ionen wurde durch Best. des Wanderungssinnes im Uberfiihrungsapp. 
ermittelt. In NaN 03-Lsgg. u. W. sind die Cr(3)-Ammine nicht lange bestandig; dio 
gelben Lsgg. werden orange bis rot, truben sich u. lassen einen Nd. fallen. In Lsgg. 
von Salzen, dereń Anionen sich in zweiter Sphare des Zentralions anlagem, erfolgt 
keine Zcrsetzung. (Z. anorg. aUg. Chem. 229. 410—12. 1/12. 1936. Jena, Univ., Anorg. 
Abtlg. d. Chem. Inst.) Thilo.

Richard W. Dodson, Gerard J. Fomey und Ernest H. Swift, Die Ezlraktion 
von Ferrichlorid aus Salzsaurelosungen durcli Isopropylatlier. Es wurden Verss. angestellt, 
mit Isopropylatlier FeCl3 aus HCl-Lsgg. zu extrahieren. Ausgegangen wurde yon 125 
bzw. 250 mg FeCl3, wahrend die Konz. der HC1 yariierte zwisehen 2,0—9,0 Mol/l. 
Gleiche Verss. wurden mit A. ais Extraktionsmittel angestellt. Bei beiden Extraktions- 
mittcln steigt die Ausbeute an extrahiertem FeCl3 mit wachsender HCl-Konz. zunachst 
bis zu einem Maximum an. Bei A. wird dieses Maximum bei einer Saurekonz. von 
5,5—6,5 Mol/l mit 99% erreicht. Mit steigender Saurekonz. sinkt die Ausbeute schnell 
wieder. Mit Isopropyliither wird 99% Ausbeute erreicht bei 6,5 Mol/l u. erreicht ein 
Maximum von 99,9% bei 7,75—8,0 Mol/l. Mit wachsendem Fe-Geh. sinlct bei beiden 
Athern die Ausbeute, doch ist die von Isopropyliither besser ais die von Ather. Verss. mit 
anderen Ionen u. Isopropylather ais Extraktionsmittel ergaben, daB sich Fe von Cu, 
Co, Mn, Ni, Al, Cr, Zn, Vxv, Ti, S (ais K„S04) befriedigend trennen laBt, wahrend Vv
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zuni groBen Teil mitextrahiert wird. Pliosphorsaure u. Mo gehen mit Fe'"-łon in dio
A.-Fraktion. (J. Amor. chem. Soc. 58. 2573—77. Dez. 1936. Pasadena, Cal., California 
Inst. of Technology, Ga t e s  and Cr e l l i n  Labor. of Chemistry.) G o t t f r ie d .

J. W. Holbreich, Die Reinigung von Zinkverbindungen zur Gewinnung von 
luminescierendem ZnS viit Hilfe von Schwefelwasserstoff. Zur Herst. yon reinem ZnS, 
wie es zur Herst. yon Phosphoren erforderlich ist, wird die Fallung aus einer ZnS04 ■ 
(NH4)2S04-Lsg. in schwefelsaurer Lsg. empfohlen. Dazu wird die Lsg. so weit an- 
gesauert, daB beim Einleiten von II2S das ZnS erst in einigen Stdn. ausfallt, was voll- 
kommen ausreichend zur Entfernung der schiidlichen Beimengungen ist. Darauf wird 
eine weitere Menge H2S zugegeben. Boi Ggw. von Fromdionen bildet sich eine Triibung. 
Ist die Triibung nur so gering, daB sie nur durch den TYNDALL-Effekt nachgewiesen 
werden kann, so erfolgt dio Ausfiillung dureh Zugabo von NH40H  in einzelnen kloinen 
Portionen bis zur neutralen Rk. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 670—72. 1936.) K l e v e r .

G. B. Friedmana,. Zur Frage iiber die Zusammensetzung der Zinkzemenle. Die 
Unters. des Grundzweiges des Syst. ZnS04-H20  bei 25° ergab das Bestehen in der 
festen Phaso von zwei Verbb. der Zus. 2 ZnS04-7 ZnO-6 H20  u. ZnS04 • 8 H20  mit 
Stabilitatsgrenzen yon 1,67—13,36% u - von 17,28—35,25% ZnS04 in der fl. Pliase. 
Die Zus. des ersten Salzes wird zum ersten Mai festgestellt. Von don 13 in der Literatur 
beschriebenen, bas. Zinksulfaten entsprechcn 12 nicht dcm Gleichgewichtszustande 
des Syst. Zn0-S03-H20  bei 25°. Ais Prodd. der Erstarrung des auf Zinksulfat auf- 
gebauten Zinkzements erscheinen bas. Salzo. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 227—29. 1935. 
Ssimferopol, Krymsches med. Inst.) K l e v e r .

J. Starokadomskaja, Der Sattigungsdruck von Ammoniak bei der thermisehen 
Zersetzung des Zmkchlwiddiammoniaksalzes. Es wurde die therm. Zers. von ZnCl2-2 NH3 
im Temp.-Gebiet yon 300—520° bei Drucken von 1—40 at untersueht u. die Sattigungs- 
dampfdrucke, sowie die Zus. der Bodenphase bestimmt. Der Geh. an ZnCl2 schwankte 
in der Bodenphase zwischen 81,5—-91%. Die Ergebnisse stehon im Einklang mit der 
empir. Formel yon K r a s s n o w  (C. 19 3 6 . I. 3802). (Chem. J. Ser. B. J. aiigew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 599—602. 1936. 
Moskau, Warmetechn. Inst.) • KLEVER.

G. L. Clark, J. N. Mrgudich und N. C. Scłlieltz, Die basischen Sulfate des 
Bleies. Nach Aufzahlung einer groBon Zahl friiherer, sich oft widersprechender Arboiten 
iiber die bei niedriger Temp. erzeugten bas. Bleisulfate beschreiben Vff. eine bes. 
konstruierte DEBYE-Kamora (ygl. Original), mit der sie die nach folgenden Verff. 
hergestellten bas. Bloisulfate untersuchen: 1. aus PbO (tetragonal, rot) u. (rhomb., 
gelb) mit H„SO,; 2. aus PbS04 u. PbO; 3. aus NaOII oder NH4OH u. PbS04. Jeweils 
unter weitgohender Variation der Mengen-, Konz.- u. Temp.-Verhaltnisse. AnschlieBend 
werden die Methoden zur Auswertung der Rontgondiagramme mitgeteilt u. die Inten- 
sitaten u. die in Gitterabstande d (A) umgerechneten Linienabstande von 3 typ. Dia- 
grammen wiedergegeben. Es ergibt sich, daB sich alle — etwa 200 — Diagramme 
aus 3 Liniensystemen zusammensetzen lassen, von denen jedes einem bas, Sulfat be- 
stimmter Zus. entspricht. Diese 3 Grundsysteme werden den Verbb. 4 PbO ■ PbS04; 
3P b 0-P b S 04 u. 2P b 0-P b S 04 zugeschrieben. Wahrend die Tetraoxy- u. die Dioxy- 
verb. sicher einheitliche Substanzen sind, lieB sich dasselbe fiir die Trioxyyerb. nieht 
mit yólliger Sicherheit beweisen. Reines Tetraoxybleisulfat 4P b0-P bS 04 kann u. a. 
erhalten worden durch Zusatz yon 25 cem 20%>g- NaOH-Lsg. zu einer Aufsohlammung 
von 23,7 g PbS04 in sd. Wasser. Das Dioxysulfat, 2 P b0-PbS04 u. a. durch 30-std. 
Koehen geeigneter Mengen PbO u. PbS04 unter RiickfluB. Die Róntgendiagramme 
zeigen Reinheit beider Vorbb. an. Durch 40-std. Kochen von 17,2 g PbS04 u. 7,8 g 
PbS04 in W. unter RiickfluB erhalt man ein Prap. der Zus. 3 P b0-PbS04, das auch 
ein einheitliehes Róntgendiagramm gibt. Durch Kochen mit PbO geht es in 4 PbO - 
PbS04, durch Kochen mit PbS04 in 2P b 0-P b S 04 uber. E3 bleibt fraglich, ob das 
Trioxysulfat nicht auch ais Dioxysulfat mit in das Gitter eingebautem PbO oder ais 
Tetroxysulfat mit in das Gitter eingebautem PbS04 aufzufassen ist. (Z. anorg. allg. 
Chem. 229 . 401—09. 1/12. 1936. Urbana, 111., Univ., Dep. of Chem.) T h il o .

1 .1 . Cernjajev und A. D. Gelman. Isomerie von Athyłenrerbindungen des Platins. 
Nach W e r n e r  haben die aus chloroplatiniertem Me2[PtCl4] mit Aminen hergestellten 
Platosamminchloride die eis-Konfiguration (A); die aus Pt-Tetramminchlorid, [Pta4]Cl2, 
mit HC1 hergestellten die trans-Konfiguration (B), wobei es fiir den zweiten Fali gleich-
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fa Cli ra Cl] [Et Cl] [Et Cli
A Pt B Pt c Pt D Pt

La ClJ LCI aJ LCI aJ L a ClJ
giiltig ist, ob dieAmmine a gleicliartig oder yerschied. sind. Vff.finden, daB aus Kalium - 
chloroplatinit, Kj[PtCl4], durch Behandeln mit Athylen (Et) u. ansehlieBende Um- 
setzung der Yerb. Me[EtPtCl3] mit Ammoniak oder Pyridin (Py) Verbb. mit der trans- 
Konfiguration (C) entstehen. Anderorseita liefern die Salze MefaPtCI,] mit Athylen

Eigg. d. Yerb. [PtEtNHaCl»]

Farbę 
Loslichk. iu HsO 25° 
Loslichk. in A. 25“ 

Leitfahigk. der waBrigen 
Lsg. bei 25°

Verh. gegen AgNOs

Verh. gegen HC1 
Verh. gegen SCjNHj), 
Verh. gegen Alkali

Erwarmen der wss. Lsg.

eis-Yerb.

Griinlichgelb 
0,2335 g in 100 cm3 Lsg.
0,1280 g  in 100 em3 Lsg.

H 2000 =  100
/i 4000 =  144 
fi 10000 =  197 

' i. d. Kiilte sofort AgCl
1

unloslieh
{Pt[SC(NH,),]4}Cls

i. d. Kiilte langsam 
Zers. koli. Lsg.

Beim Kochen nacli 3 bis 
4 Min. Zers.

trans-Yerb.

Citronengelb 
0,4382 g in 100 cm3 Lsg.
1,4200 g in 100 cm3 Lsg. 

H 5000 =  30 
H 8000 =  31,7 
fi 10000 =  37,6 

Kein Nd.; nach 5—10 Min. 
Triibung 

NH4[PtEtCl„] 
[PtSU(NH2)2]Cl̂

i. d. Kiilte koli. Lsg.

Beim Kochen nach
2 Min. Zers.

1 bis

Eigg. der Yerb. [PtEtPyCLJ cis-Yerb. trans-Yerb.

BlaB gelb 
0,0956 g in 100 cm3 Lsg.
0,0573 g in 100 cm3 Lsg. 

nach 10 Min. 125 
nach 55 Min. 222,5 
nach 24 Std. 263 

Sofort Triibg. u. Nd. AgCl 
unloslieh 

[SC(NH2U P tC l  
langsam Zersetzg. 

Nach o—6 Min. Kochen 
teilweise Zers. 

Verbb. mit der eis-Konfiguration (D). (C. R. [Doklady] 
181—84. Leningrad, Umy., Labor. f. allg. Chemie.)

Farbę 
Loslichk. in H20  25° 
Koslichk. in A. 25° 

Leitfiihigk. der wss. Lsg. 
bei 250fi 10000

Verh. gegen AgNOa 
Verh. gegen HC1 
Verh. gegen SC(NHs)4 
Verh. gegen Alkali 
Erwarmen d. wss. Lsg.

Leuchtend gelb
0,0605 g in 100 cm3 Lsg.
1,6920 g in 100 cm3 Lsg. 

nach 30 Min. 165 
nacli 34 Min. 18,00 
nach 44 Std. 122,5 

Kein Nd. 
PyH[PtEtCl8] 

[SC(NHj)J4PtCL,
i. d. Kiilte koli. Lsg. 

Nach 2—3 Min. Kochen 
Zersetzung 

Acad. Sci. URSS 1936. IV.
T h i l o .

Heinrich Remy, Łehrbueh der anorganischen Chemie. Bd. 1. Leipzig: Akad. Verlagsges.
1937. gr. 8°.

1. Unverand. Nachdr. [y. 1931]. (XXII, 71S S.) M. 23.—.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
George Tuneli und c . J. Ksanda, Die Krystallstruktur von Krennerit. W EISSEN- 

BEKG-A ufnahm en mit Cu-Jf-Strahlung a n  Krennerit, AuTe„, von Cripple Creek, Col., 
fuhrten zu den Elementarkórperdimensionen a =  16,51 ±  0,03, b =  8,80 ±  0,03, 
c =  4,45 4; 0,03 A mit 8 Moll. in der Zelle. R&umgruppe ist C \vl  — P  m a. In dem
Gitterliegen 2 Auin 0 0 z; */* 0 z mit z =  0, 2 Auin 1/t y  z ; 3/t y  z mit y  =  0,32, z =  0,01,

x, y, z; V* x, y, z mit x =  0,12, y — 0,67, z =  0,50,
0,03, z =  0,04, 2 Te in der gleichen Lage mit y  =  0,63,

4 Au in x y z ;  x y  z; xl 2- 
2 Te in 1/t y  z; 3/4 y z mit y

0,04, 3-mal je 4 Te in x y  z; x y  z; x/» — x, y, z; V« +  x> y> z x — 0>00, 0,13,
0,12, y =  0,30, 0,37, 0,97 u. z =  0,04, 0,50, 0,50. (J. Washington Acad. Sci. 26. 507—09. 
15/12. 1936. Washington, Ca e n e g ie  Inst., Geophys. Labor.) G o t t f r ie d .

W. F. De Jong und J. J. De Lange, Róntgenuntersuchung von Pucherit. 
Pucherit, B iV 04, krystallisiert rhomb. mit dem Achsenverhaltnis a : b \ c  — 0,5327:1: 
2,3357. Aus Drehkrystallaufnahmen ergeben sich die Dimensionen a =  5,38, b =  5,04,
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c =  11,98 A (alle ±0,03 A), a : 6: c =  1,069: 1: 2,379. In der Zelle sind 4 Moll. ent- 
halten. Berechnete D. 6,57. (Amer. Mineralogist 2 1 . 809. Dez. 1936.) GOTTFRIED.

George Tuneli und C. J. Ksanda, Die cigentiimlicJic Morphólogie von Calaierit 
in Verbindwng mit .seinen inneren Eigenschaften. An Calaterit treten eino Reihe von 
Flachcn auf, die mit dom Gesetz des cinfach rationalen Indizes nicht vereinbar zu soin 
schienen. Zur Unters. dieser Beobachtung erfolgte von don Vff. eine eingehende 
mineralog.-goniometr., opt. u. rontgenograph. Untersuchung. Einige bei der rontgeno- 
graph. Unters. auftrctende zufallige Interferenzen scheinen mit den komplexen Be- 
grenzungsfliichen im Zusammenhang zu stehen. Die rontgenograph. gefundenen 
Strukturelemente sind analog den fundamentalen morpholog. S-Elementen voń G o l d - 
SCHMIDT, P a l a c h e  u. P e a c o c k ; ebenso entspricht das strukturelle Gitter den von 
diesen Autoren gefundenen S-Flachen. Die opt. Unters. ergab, daB in dem Krystall 
weder Einsckliisse Yorhanden sind, noeh daB Verzwillingung vorliegt; er erscheint im 
polarisierten Licht vollkommen homogen. Die von anderer Seite betonte strukturelle 
Identitat mit Krennerit muB ausgeschlossen werden. (J. Washington Acad. Sci. 26. 
509—27. 15/12. 1936. Washington, Ca r n e g ie  Inst., Geophys. Labor.) G o t t f r ie d .

B. S. Dubrowa, Uber die Konłakterscheinungen in den Eiscnąuarziten vom Typ  
ICriwoi Eog im Gebiet der magnełischen Anomalie von Kursk und anderes. Es wird gezeigt, 
daB bei den untersuchten Fe-Quarziten Kontaktcrscheinungen eine wesentliclie Rolle 
spielen, dereń Charakter von dor Entfernung vom Intrusionsherd abhangt. (Problems 
Soviet Geol. [russ.: Problemy ssowjetskoi Geologii] 6. S07 — 14. 1936. Lenin
grad.) ' R . K . Mu l l e r .

Paul Niggli, Die Magmentypen. Auf G ru n d  neueren Analysenmaterials wird 
eine neuo tabellar. Ubersieht der Magmentypen gegeben. (Schweiz. minerał, petrogr. 
Mitt. 1 6 . 335—99. 1936. Ziirich.) _ G o t t f r ie d .

Richard W. Smith, Die Cyanitinduslrie von Georgia, tjberblick iiber die geolog. 
Entsteliung des Vork. von Cyanit in Glimmersehiefer u. die Abbau- u. Aufarboitungs- 
verfahren. Der gewonnene Cyanit wird hauptsaehlich fiir feuerfeste Stoffo der Glas- 
fabrikation verwendet. (Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. Teohn. Publ. Nr. 742.
9 Seiten. 1936. Atlanta, Geo.) R. K. M u l l e r .

D. I. Jeropkin, Das Problem des almospliańschen Ozons. Zusammenfassende 
tJbersieht iiber die Verteilung u. Schwankungen des 0 3 in der Atmosphare, die UV- 
Abeorption u. die Dissoziation der O, u. 0 3. (Natur [russ.: Priroda] 25. Nr. 5. 38—48. 
Mai 1936.) " KLEVER.

D. Organische Chemie.
D ,. A llg e m e in e  u n d  th e o r e t i s c h e  o rg a n is c h e  C h e m ie .

Hermann Staudinger, Ober die Entmcklung der makromolekularm Chemie. 
Kurze zusammenfassende1 Darst. iiber das Gebiet der hochmol. Verbb. (Sohrifttum). 
(Chemiker-Ztg. 6 1 . 14—15. 2/1. 1937. Freiburg i. Br.) P a n g r it z .

J. E. Zanetti und D. V. Sickman, Deuterioacetaldehyd (Acetaldehyd-d4). Aeet- 
aldehyd-<i4 u. sein Polymerisationsprod., Deuterioparaldehyd, wurden aus Acetylen-cf, 
u. einer Lsg. yon Phosphorsaure in D20  in Ggw. von Mercurisulfat in guter Ausbeute 
dargestellt. Die gemessenen physikal. Daten sind:_______________________________

Aeetaldehyd Acetaldehyd-Ą Paraldehyd Paraldehyd-tZ12

Siedepunkt °C 20,2 (760) 20,5 (756) 124 (760) 124—25 (753)
F. —123,5 —121,7 10,5 13,7

0,806 0,883 0,994 (d„J") 1,078 ( d ^ )
Dampfdruck 0° 331 mm 327 mm
( J .  Am er. ehem. Soc. 58. 2034—35. 9. Okt. 1936. New York, N. Y., Columbia Univ., 
Dopart. of Chemistry.) Sa l z e r .

H. Erlenmeyer, H. Schenkel und A. Epprecht, Venoemdung ton Deuterium ais 
Indikator bei stereochcmisch-en Uniersuchungen. I. Unters. der Racemisierungsrk. 
(C. 1937 . I. 323). II. Assymm. Kohlenstoffatome vom Typus CRtRjHD. Bei der 
Rk. von C0D6 mit opt.-akt. C8H6-CHBr-COOH, in Ggw. von Zn, war die resultierende 
SSure, CeH5 • C6D5 • CH • COOH opt.-inakt. Dagegen konnto bei 1-Mandelsfiure gezeigt 
werden, dąB die Substitution von H durch D Einfl. auf die opt. Drehung hat. LieB 
man 1-Mandelsaure mit schwerem W. reagieren, so enthielt sie nachher 1,7 D-Atome.
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Diese Saure zeigte eine Drehung [a]D20 — — 173,27 +  0,13, wahrend die reine Siiure 
ohne D-Geli. eine Drehung von — 179,10° zeigte. (Naturę [London] 138 . 547. 26/9. 
1936. Basel, Univ.) Sa l z e r .

Ludwig Anschiitz, Franz Koenig, Friedrich Otto und Hans Walbrecht,
Zum Valenzproblem des funfwertigen Phosphoratoms. 2. Mitt. (1. vgl. C. 19 3 0 . II. 
2520.) Vff. nehmen in seharfer Form Stellung gegen die Beweisfiihrung E. B e r g - 
MANNs u. A. B o n d is  zur Aufklarung der Valenzverhaltnisse von Verbb. des funf
wertigen Phosphors mit fiinf elektronegativen Liganden (vgl. z. B . C. 19 3 1 . II. 1138). 
Vff. stellen noehmals fest, daB die bevorzugte oder auch aussclilieBliche Austausch- 
barkeit des ersten der fiinf Cl-Atome gegen eine weniger elektronegative Gruppe 
lediglich besagt, daB ein Cl-Atom in PC15 reaktionsfiihigcr ist ais jedes der vier Cl-Atomo 
des Substitutionsproduktes. Die Erklarung fiir dcrartige u. ahnliche Feststellungen 
bei Substitution eines oder mehrerer Cl-Atome des PC16 sehen Yff. nieht so sehr in 
stereochem. Besondcrheiten des P-Atoms ais vielmehr in Einfliissen, die sie geme mit 
„Valenzbeanspruchung polaren Charakters" bezeichnen mochten. Gegen erstere Auf- 
fassung spricht das Ausbleiben von Isomerieerscheinungen. Vff. neigen zu der Auf- 
fassung, daB eino Sondervalenz zwar existiert, jedoch leicht den Liganden wechseln 
kann. Die ungemein groBe Rk.-Fahigkeit des PC15 soli durch die elektrostat. AbstoBung 
der fiinf Cl-Atome wesentlich bedingt sein. Ersatz eines Cl durch einen weniger elektro- 
negativen Liganden sollte dann die Rk.-Fahigkeit der erhaltenen Yerb. herunter- 
setzen. Dies wird in vorliegender Arbcit untersucht. Ais Reagens zur Priifung auf 
Reaktivitat dienen auBer Salicoylchlorid Inden, Plienol, Alkohol u. Wasser. Es wird 
untersucht: 1. der Einfl. von Phenoxylresten: Das Phenoxylphosph<yrletradilorid gleicht 
noch PC15, reagiert nocli mit Salicoylchlorid, aber nicht mehr mit Inden. Diphenoxyl- 
pliosphortrichlorid wirkt nur trage auf Salicoylchlorid ein u. Triphenoxylphosphor- 
dichlorid erst beim Erwarmen (Darst. dieser Phenoxylphosphorchloride bereits friiher 
beschrieben). Die Analogie der Rkk. zwischen Salicoylchlorid u. PC15 einerseits u. 
den drei Phenoxylverbb. andererseits wird durch vorsichtige Hydrolyse dargetan: 
in allen drei Fallen entstoht Phosphosal, H0 0 C(1)C6H.1(2)0 -P03H2. 2. Einfl. des 
Chlorformylphenoxylrestes: Deriw. der o- u. m-Oxybenzoesiiurc vom Typus

COC1C6H4< qpqj sind bereits friiher beschrieben. Der Einfl. der COCl-Gruppe in den
Chlorformylphenoxylphosphorietrachloyiden besteht in einer starken Hcrabsetzung der 
W.-Empfindlichkeit des Phenoxylphosphortetrachlorids. 3. Einfl. des p-Methoxy- 
phenoxylrestes: Die Rk.-Fahigkeit des p-Methoxyphenoxylphosphortetrachlorias,
CjH-OjjCIjP, feine gelbliche Nadelchen, ist gegeniiber Phenoxylphosphortetrachlorid 
stark herabgesetzt. Es wurde dargestellt aus p-Hethoxyplienoxylplwsphordichlorid. 
C7H70 2C12P, Kp.13 130—131°, durch Chlorieron. Das Dichlorid seinerseits wurde aus 
Hydrochinonmonomethylather u. PC13 erhalten. 4. Einfl. des Chlorindanylrestes:

r ^S— r ^ i — f n1 , '̂CH-PCl, =  II +  HCl
Cii, CII*

Chlorindanylphosphortetrachlorid, C9H8C15P (I), dargestellt von BERGMANN u. Bondi, 
wird erstmals rein u. frei von PC15 erhalten. Es reagiert mit Phenol u. mit Salicoyl
chlorid nur trage, mit Inden liberhaupt nicht. Die beobachtete groBe Empfindlichkeit 
gegen W. u. A. wird durch die Annahmc eines gleichzeitigen Angriffs von I im Sinne
1 -V II +  HCl zu erklaren versucht. Die Verss. werden beschrieben. (Liebigs Ann. 
Chem. 525. 297—311. 5/10.1936. Briinn [Brno], Deutsche Teclm. Hockschule.) JIartin .

R. Dolique, t)ber die Verbrennung des Cyans. Es wurde eudiometr. die Ver- 
brennung von Gyan in Ggw. von 0 2 untersucht; die untersuchten Verhaltnisse (CN)2: 0 2 
betrugen 1 1 1, 1:2, 1 :3 . Im ersten Fali lautet die theoret. Gleichung: (CN)2 -f  Ó2 =
2 CO +  N2, im zweiten Fali (CN).> +  2 0 2 =  2 C02 +  N2. Es wurde gefunden, daB 
im ersten’ Fali 86% des (CN), nach obiger Gleichung zers. werden; von dem nicht 
in Rk. getretenen (CN)2 werden 4,4% oxydiert, wobei der Kohlenstoff zu C02 oxydiert 
wird; 2,7% werden ebeńfalls osydiert unter Bldg. von N20 . Der Rest des (CN)2 zerfallt 
in seine Elemente. Im zweiten Fali reagieren 92% des (CN)2 nach der obigen Gleichung. 
Von dem Rest reagiert 3,3% nach der Gleichung: (CN)2 +  2 0 2 =  2 CO -f 2 NO, der noch 
iibrigbleibende Best zerfallt in seine Bestandteile. Bei einem Verhiiltnis 1:3 werden 98% 
oxydiert, der Rest zerfallt in seine Elemente. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 2347—59. 
Dez. 1936. Paris, Labor. de Chimie minerale, Faculte de Pharmacie.) GoTTFRIED.
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Jean Amiel, Beitrag zur quantitativen Untersuchung der langsamen V erbrennung 
von Benzol und einigen Kolilenwasserstoffen. In Fortsetzung seiner Arbeiten (vgl. 
C. 1933. I. 3671 u. C. 1934. I. 497) leitet Vf. empir. die Formel y  =  10A/T+St — 
jO CT+l)  £jjr (jen gieiclien Giiltigkeitsbereich wie friiher angegeben (s. o.) ab. AuBer 
fur Bzl. wird ihre Anwendbarkeit aueh auf einige andere KW-stoffe gepruft; sie scheint 
brauchbar fiir Athylcn, Acetylen u. Propan, nicht dagegen fiir Toluol. Fur endgultige 
Beurteilungen fehlen noeh zahlreichere Vers.-Daten. (C. R-. liebd. Seances Aead. Sei. 
202. 946—48. 16/3. 1936.) H. R. S c h u l z .

Jean Amiel, U ber die Anwendung der Theorie der Keltenreaktionen auf die lang- 
same ~Verbrennung von Benzol. Im AnschluB an fruhere Arbeiten (ygl. vorst. Ref. u.
C. 193 4 .1. 497) geht Vf. auf eine Unters. von Ss e m e n o w  (Chemical Kinetics and chain 
reaktions, Osford 1935, S. 338) ein. SSEMENOW ordnete die KW-stoffe u. Aldehyde 
in 2 Gruppen: 1. Methan, Athan, Pentan, gek. durch eine Rk.-Gesckwindigkeit, die 
exponentiell mit der Zeit zu einem Maximum anwachst, bei dem die Halfte der Sub- 
stanz oxydiert ist, u. dann wieder abfallt; 2. Acetylen u. die Aldehyde, gek. durch 
eine kurze Steigeperiode der Rk.-Geschwindigkeit, die dann lange Zeit konstant bleibt, 
bis ein sehr groBer Teil der Substanz reagiert hat. Bzl. ordnete SSEMENOW in die
1. Gruppe ein. Vf. zeigt dagegen, daB Bzl. in die 2. Gruppe gehórt; SSEMENOW hatte 
nur zu kurze Rk.-Zeiten angewandt (6 Min. gegenuber 15 Min. bis 8 Stdn. des Vf.). 
SSEMENOW8 Verss. am Bzl. entsprechen danach nur der kurzeń Anfangsperiode der
2. Gruppe. Vf. fiihrt dann unter der Annahme einer Kettenrk. bei der langsamen 
Verbrennung des Bzl. eine Bereehnung der Aktiyierungsenergie durch u. findet sie zu 
56 000 cal. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 202. 1509—11. 4/5. 1936.) H. R. S c h u l z .

Marcel Prettre, Einflu/3 von Druck, Konzentration und Temperatur auf die Oe- 
schuńndigkeit der langsamen Oxydation und den Entflammungspunkt der Gemische von 
Sauerstoff und normalem Pentan unterhalb 300°. Die langsame Oxydation von Ge- 
mischen aus n-Pentan u. 0 2 bei Tempp. zwischen 250 u. 300° u. unter Drucken von 
100—760 mm wird kinet. nach der stat. Meth. untersucht, indem bekannte Mengen 
Brennstoff u. Sauerstoff in ein GefaB nach u. nach eingefuhrt u. dort bei konstanter 
Temp. mit einem Hg-Manometer dio Zunahme des durch die Rk. erzeugten Druckes 
ais Funktion der Zeit gemessen wurden. Die Unterss. sind nur giiltig fiir Gemische 
mit 10 oder 15—50 Vol.-% Pentan. 1. Einfl. des Druckes: Erhóhung des Anfangs- 
druckes erhoht aueh die Oxydationsgeschwindigkeit betrachtlich (Verss. bei 400 bis 
750 mm). 2. Einfl. der Pentankonz.: Die groBte Geschwindigkeit der langsamen Oxy- 
dation zeigt ein Gemiseh von der Zus. C5Hi2 +  0 2. Es wird auf die Bedeutung des 
Peroxydes hingewiesen, das sich aus einem Mol. Brennstoff u. einem Mol. Sauerstoff 
bildet. 3. Einfl. der Temp.: Erhóhung der Temp. steigert aueh die Oxydations- 
geschwindigkeit (untersucht zwischen 260 u. 280°). (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 
202. 954—56. 16/3. 1936.) H. R. S c h u l z .

E. W. R. Steacie und W. McF. Smith, Die homogene unimolekulare Zersetzung 
gasformiger Alkylnitrite. VI. Die Zersetzung von n-Butylnitrit. (V. vgl. C. 1936. II. 
286.) Die therm. Zers. yon n-Butylnitrit wird bei Drucken von 5—40 em im Temp.- 
Bereich 170—212° manometr, untersucht. Wegen des lióheren Kp. des n-Butylnitrits 
wurde die bei den friiheren Unterss. verwendete App. etwas modifiziert. Die Rk. ist 
homogen u. verlauft nach 1. Ordnung nach einem Mechanismus, der im wesentlichen 
derselbe ist wie der fiir die Zers. der niedrigeren Glieder der Reihe. Die erhaltenen 
kinet. Resultate sind etwas weniger exakt ais die der friiheren Messungen an den nie
drigeren Nitriten, weil sich bei der Zers. des n-Butylnitrits kondensierbare Prodd. 
bilden (Abscheidung von Kohlenstoff u. Bldg. teerartiger Prodd.). Die Aktiyierungs
energie betragt etwa 36000 cal/Moi., ist also annakernd ebenso groB wio die fiir die 
Zers. der friiher untersuehten Nitrite gefundene. Fiir die Zerfallsgeschwindigkeits- 
konstante (sec-1) der bisher unterauchten Nitrite ergeben sich folgende Werte: Methyl- 
nitrit 0,97 x  10-4, Athylnitrit 1,89 X 10-4, n-Propyhiitrit 3,95 x  10-’, iso-Propyl- 
nitrit 3,70 x  10”4, n-Butylnitrit 8,88 X 10-4. Der Einfl. der Lange der Kolilenstoffkette 
auf die Rk.-Geschwindigkeit soli eingehend in einer spateren Veróffcntliehung diskutiert 
werden. (J. chem. Physies 4. 504—07. Aug. 1936. Montreal, Mc Gili Univ.) G e h l e n .

E. W. R. Steacie, S. Katz, S. L. Rosenberg und W. McF. Smith, Die 
homogene unimolekulare Zersetzung gasformiger Alkylnitrite. VII. Eine allgemeine 
Diskussion des Einflusses der chemischen Konfiguration auf die Reaktionsgeschwindigkeit. 
(VI. ygl. yorst. Ref.) Die Geschwindigkeit der Zers. homologer organ. Verbb. wird
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vom Standpunkt der Theorie von K a s s e l  (C. 1932- II. 12) diskutiert, unter besonderer 
Bcrucksichtigung der Alkylnitrite. Es ergibt sich, daB die Theorie die Zunahme der 
Zers.-Geschwindigkeit beim Fortschreiten innerhalb der homologen Reihe nicht er
klaren kann. (Canad. J. Res. 14. Sect. B. 268—74. Juli 1936. Montreal, Canada, 
Me Gili Univ., Physical. Chem. Łabor.) Ge h l e n .

Henry Gault und Andre Chablay, Die Reaktion organischer Sauren mit Estern. 
Vff. zeigen durch kinet. Unters. der Rk.

R-COOH +  R'-COOCH3 ^  R-COOCH? +  R'-COOH 
am Beispiel R =  CH3, R' =  C15H31, daB auch die „Aeidolyse" sowohl mit wie ohne 
Katalysator eine rcversiblo Rk. ist. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 203. 729—31. 
19/10. 1936.) Ma r t in .

Kurt Alder und Hermann Holzrichter, Ubcr die Einfuhmng von Substitucnten 
in den Cydopentadienkem. I. 1- und 2-Benzytcydopenladien. Cyclopentadienkalium (I) 
rcagiert mit Halogenalkylen wie Methyljodid, Athylbromid, Isopropylbromid, n-Butyl- 
chlorid usw. bei mehrstd. Kochen in Benzol. Vff. haben diese Rk. mit Benzylchlorid (II) 
systemat. untersucht, wobei Benzylcydopcntadien gewohnlich zunachst in Form seines 
Dimercn entsteht, das sich jedoch bei langsamer Dest. im Vakuum wieder zum Mono- 
meren depolymerisiert. Neben dem Bcnzylcyclopentadien entsteht stets in geringerer 
Menge Dibenzylcydopenladien, das ebenfalls in einer monomeren u. einer dimeren Form 
auftritt. Dibenzylcyclopentadien entsteht auch aus der K-Verb. von Benzylcyclo- 
pentadien mit II. DaB das benzylierte Cyclopentadien kein Cyclohexadienderiv. ist, 
ergab sich daraus, daB auch bei mehrtagigem Erhitzen mit So auf 300° kein Diphenyl 
entstand. Da dieser negative Befund allein noch nicht ausreichend schien, wurde ein 
anderes von der Dehydrierung unabhangiges Verf. ausgearbeitet, um die Sechs- 
ringformeln auszuschalten. Auch diese Methode fiihrt zu dem SchluB, daB in den 
Benzylierungsprodd. des Cyclopentadiens der 5-Ring erhalten ist. Zur Aufklarung 
dor Konst. von Benzylcydopcntadien wurde dio Rk. mit Maleinsaureanhydrid 
herangezogen, bei der zwei kryst. Addukto erhalten wurden, fiir die die Formeln 
III—VI in Frage kommen konnen. Das Addukt I (F. 80°) besitzt die Zus. C16H140 3, 
laBt sich unter Aufnahme von 1 Mol. W. in dio freie cis-Dicarbonsaure iiberfuhren 
u. nimmt bei katalyt. Red. je nach der Wahl des Katalysators 2 oder 8 H-Atome 
auf. Bei der Oxydation des Adduktes I in sodaalkal. Lsg. mit 4%ig. KMn04-Lsg. 
tritt auch bei vorsichtigem Arbeiten der Geruch nach Benzaldehyd auf, der im 
Verlauf der weiteren Oxydation in Benzoesaurc iibergeht, die sich bei der Aufarbeitung 
in quantitativer Ausbeute fassen laBt. Offenbar ist also der Benzylrest im Addukt 1 
so gebunden, daB er sehr leicht wieder abgcsprengt werden kann, eine Forderung, 
der die Formel Y am besten gerecht wird. Bestatigt wird diese Annahme dadurch, 
daB das 2. Oxydationsprod. Cyclopentan-l,2,3,4-tetracarbonsaure ist, die auch bei der 
Oxydation von 3,6-Endomethylen-^l4-tetrahydrophthalsaure entsteht. Demnach liegt 
in dem Addukt I das 4-Bcnzyl-3,6-endomdhylen-Ai -tctrahydrophthaUaureanhydrid (Y) 
vor. Wie fruher (C. 1935.1. 1994) gezeigt wurde, sind die Additionsprodd. von Dienen 
mit Maleinsaureanhydrid ster. so gebaut, daB sie leicht unter LactonringschluB in 
gesatt. Verbb. ubergehen. Auch V laBt sich in ein Lacton (YII) uberfuhren, dessen 
freie COOH-Gruppe sich nach der Meth. von H u ck el-G oth  durch Verseifung des 
Methylesters mit Na-Methylat in eine trans-Form (VIII) umlagern laBt. VIII laBt 
sich auch auf einem Wego aufbauen, der iiber die Stellung des Benzylrestes koinen 
Zweifel laBt, niimlich aus der trans-3,6-Endomethylen-4-ketohexahydrophthalsauro (IX) 
(vgl. S ch n e id er , Dissertation Kici, 1934), dereń Konst. sicher bewiosen ist (vgl. 
SCHULZE, Dissertation Kici, 1936). Auch konfigurativ ist diese Ketosaure eindeutig 
festgelcgt: Von den beiden zueinander trans-standigen Carboxylen hat das zur Koto- 
gruppe in y-Stellung befindliche endo, das in (5-Stellung zur Ketogruppe gelagorte 
dagegen exo-Konfiguration. IX liefert bei der Einw. von Benzyl-MgCl ebenfalls VIII, 
wodurch die obige Konst. des Adduktes I erneut bestatigt wird. Das Addukt II (F. 123°) 
aus Benzylcyclopentadien u. Maleinsaureanhydrid nimmt bei der katalyt. Hydrierung 
ebenfalls 2 oder 8 H-Atome auf. Von den 3 Formeln III, IV u. VI, die fiir das Addukt II 
ubrigbleiben, sind III u. IV vor VI durch einen hoheren Grad yon Symmetrie aus- 
gezeichnet; von III u. IV leitet sich nur e i n e  Reihe von Monocarboxylderiw. ab, 
wahrend bei VI jeweils 2 Isomere zu erwarten sind. Da das Addukt II leicht beim 
Verkochen in CH3OH in eine Methylestersiiure iibergeht, die sich leicht in 2 Isomere 
auftrennen laBt, so folgt daraus zwangslaufig, daB das Addukt II ais 3-Benzyl-3,G-endo- 
mdhylen-/\i 4elrahydrophthahdureanhydrid (VI) anzusprechen ist. Der oxydative Abbau



1937 . I .  D i- A l l g e m e in e  u . t h e o r e t is c h e  o r g a n is c h e  C h e m i e . 2129

des Adduktes II steht mit dieser Formulierung im besten Einklang; er fuhrt zu einer 
Tetraearbonsaure, die noch alle C-Atome enthalt, d. h. die aufgesprengte Doppel- 
bindung liegt in der Gruppierung —CH=CH— vor. Die neue Tetraearbonsaure muB 
ihrer Entstehung naeh die noch unbekannte l-Benzylcyclopentan-l,2,3,4-tetracarbon- 
saure (XIV) yorstellen. Diese Ergebnisse zeigen, daB die Benzylierung von I unter den 
eingehaltenen Bedingungen zu einem Benzylcyclopentadien fiiłirt, das im wesentlichen

aus 1- u. 2-Benzylcyclopentadien besteht, 
wahrend das 5-Benzylcyclopcntadien hiitte 
erwartet werden sollen. — Dieses Sehema 
ist nach dem Prinzip der kleinsten Struktur- 
anderung aufgestellt u. enthalt eine Reihe 

von willkurliehen, sicher nicht restlos zutreffenden Annahmen. Sowohl der Ubergang 
des Cyelopentadiens in die K-Verb. nach A, ais auch die Substitution des Metalles 
durch R nach B sind unbewiesen. Dberdies sind tautomere Umwandlungen weder bei I 
noch beim Alkylcyclopentadien ausgeschlossen. Wird I heteropolar mit symm. ge- 
bautem Anion aufgefaBt, so fallt die Beyorzugung der 5-Stellung bei der Substitution 
fort u. die Bldg. von 1- u. 2-Substitutionsprodd. des Cyelopentadiens ist formal genau 
so wahrscheinlich wie die der 5-Deriyate. Bzgl. der Wahrscheinlichkeit des tlberganges 
der 3 Formen ineinander laBt sich mit Sicherheit nichts aussagen, doch ist diese Frage 
nunmehr einer experimentellen Priifung zuganglich geworden; denn in den Malein- 
saureanhydridaddukten sind bestimmte, definierte Formen von Substitutionsprodd. 
des Cyelopentadiens fixiert. Da andererseits die Dienaddukte, die sich von 5-Ringen 
ableiten, durch therm. Einfliisse einen der Diensynth. entgegengesetzten Zerfall in 
die Komponenten erleiden, so sind die in den Maleinsaureanhydridaddukten ver- 
ankerten Formen alkylierter Cyclopentadiene prinzipiell ■wieder regenerierbar u. dem- 
zufolge auf Einkeitlichkeit u. Umwandlungsfahigkeit hin zu prtifen. — Wie friiher 
an der Addition von Blaleinsaureanhydrid an Cyclopentadien gezeigt wurde, yerlauft 
die Diensynth. ster. selektiy; von den 2 zu erwartenden Konfigurationen der Carboxyl- 
gruppen entsteht nur die endo-Form. Dieser ster. Verlauf gilt auch fiir die Addition 
von Maleinsaureanhydrid an die beiden Benzylcyclopentadiene. Beide Adduktc lassen 
sieh mit 50%ig- H2SO., in die Lactone VII u. X uberfiihren, ein Vorgang, der nur fiir 
endo-standige COOH-Gruppen in V u. VI móglich ist. Bei der Aufnahme gewisser 
Addenden durch die Doppelbindung im fertigen Addukt ist die Addition in exo- vor 
der in endo-Stellung so bevorzugt, daB normalerweise die letztere nicht in Erscheinung 
tritt (vgl. C. 19 3 5 . I. 3504). Auch fiir diese Regel wurden einige neue Falle gefunden. 
So erfolgt die Addition von OH-Gruppen nach WAGNER an die Doppelbindung der 
3-Renzyl-3,6-R7idojnetkylen-Ai-tetrahydropli(halsdure (XI) in exo-Stellung (XII). Das 
endo-Iaomere, das sich sofort durch Dilactonbldg. (XIII) stabilisieren wurde, ist bei 
der KMnO.,-Oxydation nie gefunden worden. Die Konfiguration XII folgt aus dem 
Verh. der Dioxyverb. gegen Acetylchlorid, wobei neben der Anhydridbldg. der Carb- 
oxyle nur Acetylierung yon Hydroxyl erfolgt. Die beiden OH-Gruppen mussen exo- 
Stellung eimiehmen, da die Konfiguration XII die einzige ist, die bei der erwiesenen 
endo-Lage der Carboxyle den sonst so leicht erfolgenden RingschluB nicht zulaBt. 
Die Konfiguration von XIV folgt zwangslaufig aus der von XI. Der 2. Fali einer exo- 
Addition am Bicyeloheptensyst. wurde bei der Anlagerung von katalyt. erregtem H 
beobachtet. Das Gemisch von 1- u. 2-Benzylcyclopentadien addiert Acetylendicarbon- 
saure u. liefert dabei ein Gemisch von 3-Benzyl- (XV) u. 4-Benzyl-3,6-endomethylen- 
A1'i -dihydropht/ialsaure (XVI), die sich nach particller Red. zu den J 1-Sauren (XVII 
u. XVIII) trennen lassen. Die katalyt. Hydrierung yon XVIII erfaBt nicht nur die 
Doppelbindung, sondern auch den Phenylkern unter Bldg. yon XIX, die auch aus 
der 4-Ben?,yl-3,6-endomethylen-/]'i-tetrahydrophthalsaure (XX) entsteht. Daraus folgt 
nicht nur die Zugehorigkeit von XVIII zum 4-Benzylsauretypus, sondern auch, daB 
die Addition yon katalyt. erregtem H an die Doppelbindung yon XVIII in exo-Stellung 
erfolgt ist. Neben der Benzylierung des Cyelopentadiens wurde auch dio Umsetzung 
von I mit Metliyljodid, Athylbraniid, Isopropylbromid u. n-Butylchlorid durchgefuhrt. 
Stets erfolgte der Eintritt des Alkyles in den Ring des Cyelopentadiens. Die mit Malein
saureanhydrid durckgefiihrte Analyse der entstandenen Alkylcyclopentadiene ergab, 
daB auch hier die Alkylierung jeweils zu mehreren stellungsisomeren Alkylcyclopenta- 
dienen fiihrt, die wahrscheinlich den gleichen Typen angehóren, wie die Benzylderiyate.

V e r s u c h e .  Cyclopentadienkalium (I), 20 g Kalium werden in 100 ccm Bzl. 
granuliert u. nach Verdunnen mit 200 ccm Bzl. mit 40 g Cyclopentadien in 100 ccm 
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Bzl. unter heftigem Umschiitteln versetzt. — 1- u. 2-Benzylcyclopentadien, aus vorst. 
bereitetem I beim Kochen mit II auf dem W.-Bad (2—3 Stdn.), Entfernen des KCI 
mit W. u. Abdest. des Benzols. Die Dest. des Benzyleyclopentadiens selbst muB sehr 
langsam erfolgen, da sich die Verb. erst allmahlich entpolymerisiert; Kp.13 115—120°; 
polymerisiert sich bereits nach wenigen Stdn. wieder. — Dibenzylcydopentadien, aus 
den bei der Herst. yon Benzylcyclopentadien iibergehenden lióhersd. Anteilen; Kp.ls 200 
bis 210°; neigt zur Dimerisation. Dimere Verb., C3SH30, aus Lg. Blattchen, F. 88°. — 
3-Benzyl-3,6-endomethyUn-Al -tetrahydrophthalsaureanhydrid (VI), O^H^Cła, aus frisch 
dest. Benzylcyclopentadien u. Maleinsaureanhydrid in A. bei guter Kiihlung; VI 
kryst. aus der A.-Lsg. aus (eine 2. Frakt.ion nach dem Einengen der A.-Lsg. auf die Halfte); 
aus Essigester, F. 123°. Freie Saure (XI), aus VI beim Erwarmen mit Sodalsg. bia 
zur Lsg.; F. 165° (unter Aufschaumen). — 4-Benzyl-3,(i-endomcthylen-Al -tcirahydro- 
phthalsdure (XX), beim Kochen der bei VI erhaltenen A.-Lsg., die das Anhydrid ent- 
halt, mit konz. Sodalsg.; aus Acetonitril, F. 154—155° (unter Aufschaumen). Anhydrid, 
C16H I40 3 (V), aus XX mit Acetylehlorid; aus Lg. Krystallc, F. 80°. — Laclonsaure VII, 
Ci0H1gO4, aus V beim Schutteln mit 50%ig. H2S 04 (2Tage); aus Essigester klare, 
groBe Blócke, F. 189°. Methylester, aus der Saure mit CH2N2; aus Lg. Krystallc, F. 126°.
—  trans-Laclonsaure VIII, aus VII-Methylester mit Na-Methylat oder aus IX mit 
Benzyl-MgCl; aus Essigester Krystalle, F. 155—156°. — 4-Benzyl-3,6-endomethylen- 
hexahydrophthalsaure, Cj6HjsO,, V wurde in Sodalsg. gelost u. mit Pd-Koll. ais Kata-
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lysator hydriert; aus Essigester, F. 183°. — 4-Homocydohcxyl-3,6-endomethyUrihe,xa- 
hydrophthalsdure, C^H^O., (XIX), aus XX in Eisessig bei der katalyt'. Hydrierung in 
Ggw. von Pt-Oxyd; aus Essigester, F. 159° (unter Aufschaumen). — Cyclopentan-1,2,3,4- 
tetracarbonsaure-(cis,cis,cis,cis), aus XX beim Kochen mit 4“/0ig. KMnO,,-Lsg. in soda- 
alkal. Lsg.; F. 196° (Zers.); nebenher entsteht Benzoesaure. — „Os-Korper‘ ‘, C16Hu Os 
aus Y in Essigester mit 0 3 bei 0° (6 Stdn.) u. anschheCender Behandlurig mit H2 in 
Ggw. yon Pd-CaC03; aus Essigester Krystalle, F. 203—204°; nebenher entsteht ein 
Prod., das intensiv nach Phenylessigsaure riecht. — Lactonsaure X, C,6H1G0 4, beim 
Sehiitteln von XI mit 50%ig. H2SO., (8 Tage); aus Essigester, F. 239—240°. Mcthyl- 
cster, aus X mit CH2N2; aus Lg., F. 86“. — Das aus VI u. Phenylazid in Essigester ent- 
stchende Hydrotriazol schm. bei 239°. — trans-3-Bcnzyl-3fi-c.ndomethylen-A'l-lelra- 
hydrophthalsdure, C16H1()0 4, VI wurdo mit CH3OH +  konz. H2S04 gekocht u. der 
entstandene Dimethylester mit Na-Methylafc umgelagert; aus Acotonitril, F. 204—205°.
— 3-Benzyl-3,6-endomethylenhexaliydrophthalsdure VI, wurde durch Erwarmen (3 bis
4 Stdn.) in Sodalsg. gelost u. in Ggw. yon Pd-Koll. hydriert; aus Essigester, F. 169° 
(unter Aufschaumen). Anhydrid, Ci0H10O3, aus der Saure mit Aeetylchlorid; aus Lg. 
F. 83°. — 3-Homocyclohexyl-3,6-cndomethylenhexahydrophthalsdureanhydrid, C10H22O3, 
durch Hydrierung yon VI in Eisessig in Ggw. von Pt-Oxyd; aus Lg. Blattchen, F. 81“. 
Freie Saure, aus dem Anhydrid mit Sodalsg. u. Ausfallen mit verd. H2S 04; aus Essig
ester Platten, F. 144— 145°. — 3-Benzyl-3,6-endomethxjlen-Ai -teirahydrophthalsdure- 
monomethylester, C17H]g0 4, aus VI beim Kochen mit CH3OH; dio Trennung der beiden 
Estersauren gelingt durch fraktionierte Krystallisation aus Essigester, schwerstlosl. 
Fraktion, F. 165°. Die andere Estersaure ist in Essigester wesentlich leichter lósl.; 
aus Essigester-Lg., Nadeln, F. 114°. Beide Estersauren geben mit CH2N2 die Dimethyl
ester, die bei der Methylatumlagerung die obige trans-Saure liefern. — ,,Os-Kórper“, 
XXI, ClaH,40 E, VI wird durch Erwarmen mit Sodalsg. in Lsg. gebracht u. dann bei 0“ 
unter Umriihren tropfenweise mit 2%ig. KMn04-Lsg. yersetzt; aus Essigester Krystalle, 
F. 222°; die Verb. hat neutralen Charakter u. lóst sich erst bei langerem Kochen all- 
mahlicli in Sodalsg.; diese Lsg. liefert mit 4%ig. KMn04-Lsg. bei Eiskiihlung offenbar 
eine stereoisomere Form von XIV (Krystalle, F. 232“), denn mit Acetylchlorid entsteht 
nicht wie bei XIV ein Di-, sondem ein MonoarJiydrid, C16H140 „  aus Essigester-Lg., 
F. 234—235°, das mit dem Monoanhydrid von XIV nicht ident. ist. — Dioxysaure XII, 
Ci6HI90|,, aus den Essigestermutterlaugen yon XXI; aus yiel Essigester oder rasch 
aus wenig Eisessig umkrystallisiert, F. 216° (unter Aufschaumen). Monoacetylanhydrid, 
Ci8H180 6, ausXII beim Kochen mit Acetylchlorid bis zur Lsg.; aus Lg. Nadeln, F. 132°. 
Diacetylanhydrid, C20H20O„ aus XII mit Essigsaureanhydrid; aus Essigester-Lg. 
Krystalle, F. 111°. — l-Benzylcydopentan-l,2,3,4-tetracarbonsdure-(cis,cis,cis,cis) (XIV),
VI wird in Sodalsg. gelost u. dann mit 4%ig. KMn04-Lsg. yersetzt, bis die Rotfarbung 
V* Stde. lang hfi.lt; aus Essigester, F. 197°. Monoanhydrid, C10H14O„ beim Umkryst. 
von XIV aus Eisessig, F. 216°. Bianhydrid, C]0H12O6, beim Kochen von XIV mit 
Acetylchlorid (1 Stde.); aus Essigester-Lg. feine Nadeln, F. 161°. — 3-Benzyl- u. 4-Ben- 
zyl-3,6-e,ndomethyUn-A1'i -dihydrophthalsdure, C16H140 4 (XV u. XVI), aus Benzylcyclo- 
pentadien u. Acetylendicarbonsaure in A.; das Gemisch dor beiden Verbb. schm. aus 
Acetonitril umkryst. bei 169°. — 4-Benzyl-3,6-endoiMthylcn-Al-tctrahydrophtlialsaurc, 
Ci6H160 4 (XVIII), beim Behandeln des Gemisches yon XV u. XVI (ais Na-Salze) mit 
H2 in Ggw. von Pd-Koll.; Trennung von der zugleich entstehenden Verb. XVII durch 
fraktionierte Krystallisation aus Essigester; aus CH3OH, F. 217—218°. Anhydrid, 
C16H140 3, aus der Saure beim Kochen mit Essigsaureanhydrid; aus Lg. glanzende 
Blattchen, F. 218°. Adduht mit Phenylazid, C22H190 3N3, aus dem Anhydrid mit Phenyl
azid in Essigester; Krystalle, F. 155“. Red. yon XVIII mit H2 in Eisessig in Ggw. yon 
Pt-Oxyd lieferte XIX. — 3-Benzyl-3,G-endomethylen-A1-letrahydrophthalsaure (XVII), 
aus den Essigestermutterlaugen yon XVIII; F. 185— 186°. Anhydrid, aus der Saure 
beim Kochen mit Essigsaureanhydrid; aus Lg., F. 63—64°; Addukt mit Phenylazid, 
F. 206°. — Saure C21jH22Oit aus Dibenzylcyclopentadicn mit Maleinsaureanhydrid u. 
Erwarmen des entstehenden Oles mit konz. Sodalsg.; aus Essigester klare, feine Nadeln, 
F. 190°. (Liebigs Ann. Chem. 524 . 145—80. 24/8. 1936. Kiel, Univ.) Co r t e .

R. Labes und K. Wedell, Chininreaktionen mit verschiedenen Phenolen. (Vgl.
C. 1936 . II. 3562.) Das bei der Vers.-Technik yon L a b e s  u . B k e it e n s t e in  (C. 1935.
I. 2664) angewandte Reihenprinzip liefert mcist fiir jede Reihe einer bei konstanter [H+] 
angesetzten Vers.-Reihe ein Wertepaar von Phenolgesamtkonz. 6'p), u. Chiningesamt-
konz. (?.v, dereń Konz.-Prod. ■ g '̂ 1' konstant ist; denn die mol. Loslichkeit der
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ausfallonden Yerb. ist bei den Chininverss. wegen ihrcr Kleinheit zu yemaclilassigen. 
In einem Teil der Falle war «ph =  =  1, d. h. weim yon Reihe zu Reihe die Phenol-
yorlage u. ć?rh łialbiert wurden, so yerdoppelte sieh von Reihe zu Reihe die zur Aus- 
fallung der Phenol-Chininyerb. notigo Gesamtkonz. Ojy, wahrend sie sich bei anderen 
Phenolen bei Halbierung von Gru vervierfachte. Hier entstand ein Rk.-Prod. vou 
Ti pi, =  2 Moll. Phenol mit n s  =  1 Mol. Chinin. In anderen Fallen yerachtfachto sich 
Gm bei Halbierung von C?ph, entsprechend einer Verb. von nph =  3 Moll. Phenol mit 
n s  =  1 Chininmolekul. In verschied. Fallcn verlief aber die Rk. anders. Bei hoher 
p-Chlorplienolkonz. trat z. B. bei jeder p-Clilorphenolhalbiening eine Chininvervier- 
fachung auf, entsprechend einer Verb. von «rh =  2 Cl-C0H.,-OH-Moll. u, njv =  1 Mol. 
Chinin. Von der Konz. Dph g-Gph =  1,55-10“2 Mol. undissoziicrten p-Cl-CeH4-OH 
abwarts aber verdoppelt sich die Chininkonz. Gy mit der Halbierung des C1-C9H4 • OH. 
Die Rk. zwischen Chinin u. p-Cl-C6H,-OH ist also gek. durch 2 Verbb. mit yerschied. 
Phenolbeteiligimgszahlen, denen 2 Konz.-Prodd. entsprechen, dereń Geltungsbereich 
an dem Umschlagspunkt ihre Grenze findet. Diese mehrfache Rk.-Fahigkeit des 
Chinins, die bei den friiher untersucliten N-Basen nicht gefunden wurde, liangt yiel- 
leicht damit zusammen, daB das Chinin zweibas. ist. Bei anderen Phenolen wurde bei 
konstantcr [H+] nur ein Rk.-Prod. bzw. ein Konz.-Prod. u. ein Loslichkeitsprod. mit 
konstantom Verhaltnis nph: «*' fiir dio ganze Vers.-Serie gefunden. Wurde aber mit 
demselben Phenol eine Vers.-Serie bei anderer [H+] angesetzt, so fiel oft eine Verb. 
mit ganz anderem Zahlenyerhaltnis rapii: n x  aus. So wurde fiir Chinin u. Pikrinsaure 
bei [H+] =  1,6-10~4 eine Verb. 2 Moll. Pikrinsaure u. 1 Mol. Chinin gefunden. Boi 
[H+] =  2-10~5 band 1 Mol. Chinin nur 1 Mol. Pikrinsiiure. Bei dor Rk. zwischen 
TriMorphenol u. Chinin wurden ebenfalls 2 Yerbb. gefunden. Die erste fallt aus bei 
[H+] =  2,5-10—6 u. bosteht aus 3 Moll. Trichlorphenol -f- 1 Mol. Chinin; die zweite 
aus 1 Mol. Phenol u. 1 Mol. Chinin (bei [H+] =  2,3-10-3) . Bei p-Chlorphenol fiel inner- 
halb [H+] =  5,8-10~10 die Verb. 2 Phenol: 1 Chinin u. dio Verb. 1: 1 aus, so daB hier 
boi gleicher [H+] 2 Loslichkeitsprodd. erhalten wnrden. Bei CcH5OH wurde nur dio 
Verb. 1 Phenol +  1 Chinin gefunden. Wahrend also bei den friiher untersuchten N-Verbb. 
die Loslichkeitsprodd. fiir jedo [H+] galten, beschreiben die beim Chinin gofundenen 
Loslichkeitsprodd. die Rk. nur fiir einen gróBeren, noch nicht genauer abgegrenzten 
[H+]-Bereieh eindeutig. Dieso, yorlaufig ais scheinbaro bezeichneten Loslichkeits
prodd. werden von Phenol zu Phenol desto kleinor, jo mehr hydrophobo Haftgruppen 
im Phenolderiw. substituiert sind. Es wirken offenbar auch boi diesen Konst.-Gesetzen, 
ebonso wie bei den koll.-ehem., desinfizierenden u. teilweise auch bei chemotherapeut. 
Vorgangen dio LANGMUIBSclien Haftkriifte mit. Dio Verdiinnungen, bis zu donen 
sieh die Phenolalkaloidrkk. nachwoisen lassen, sind auBerordentlich hoch. Daher ist 
damit zu rechnen, daB auch  im Tierkorper viele Alkaloido trotz der hohen Yerdunnung 
mit phenol. Zellbestandteilen reagieren u. dereń Funktionen weitgehend beeinflussen. Die 
pharmakolog. charakterist. Oxydationshemmung des Chinins steht in bestem Einklang 
mit der Fahigkeit zurBeschlagnalime phenol. Atmungs-Co-Fermente. (Naunyn-Sehmiede- 
bergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 249—61. 11/8.1936. Jona, Univ.) Sc h o n f .

Louis Faucounau, Uber eine neuartige Geiuinnung von Katalysatoren. Von 
/  Arbeiten S ab atiees u. R aneys ausgehend, stellt Vf. Katalysatoren in Form von 

Metallegiorungen dar. Fur Cu benutzt er die DEWARDAsche Legierung, fur Co steUt 
er eine Legierung entsprechend Co2Al5 auf alumotherm. Wege aus Al u. Co:10 4 her. 
Beide Legierungen werden gepulvert in 30%ig. Natronlauge eingetragen u. bis zum 
Aufhóren der Wasserstoffentw. erhitzt. Naeh Dekantieren der Lauge u. Waschen des 
Ruckstandes mit W. u. A. werden die Metalle unter absol. A. aufbewahrt. Sie ent- 
halton etwa l°/0 Al u. 1% Zn im Cu; Co ist pyrophor u. frei yon Ni. Sie wirken gleieh- 
zeitig hydriorend u. dehydrierend katalytisch. — Dehydrierungen: Die Verss. werden 
in dem klass. App. yon SABATIER durehgefuhrt. Beide Katalysatoren fiihren Athyl-, 
Propyl- u. Butylalkohol in die entspreehenden Aldehyde iiber, Tempp. 150—250°; 
Benzylalkohol reagiert- erst bei 250°. Mit sek. Alkoholen ist dio Rk. noch leichter, 
sek. Butylalkohol gibt das Methylathylketon, Cyclohexanol bei 250° mit groBer Aus- 
beute Cyclohexanon. In Hinsicht auf dio Dehydrierimg sind diese Katalysatoren be- 
merkenswert akt. u. stabil. — Hydrierungen: Die Verss. wurden bei einem Anfangs- 
druck des Wasserstoffes yon 100 kg bei 20° mit 10% Katalysator bei yerschied. Tempp. 
durehgefuhrt. In Ggw. yon Co oder Cu werden Aldehyde u. Ketone bei 100—125° 
in die entspreehenden Alkohole umgewandelt, selbst Allylalkohol in Propylalkohol. 
Bei 100° fiihrt Co das Heptin quantitativ in Heptan iiber, Cu dagegen in ein Gemisch
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von Heptan u. Di- u. Triheptcn. Aus Limonen entstelit mit Cu bei 175° Carvomenthen, 
mit Co ein Gemisch von Carvomenthen u. Hexahydrocymol. Pinen, Cyclołiexen u. 
Bzl. konnen durch Cu nicht hydriert werden, durch Co aber bei 150° Pinen zu Pinan, 
bei 110° Cyclohexcn zu Cyclohexan, bei 175° Bzl. zu Cyclohexan. Co hydriert tota]; 
das wcniger akt. Cu bewirkt nur selektive Hydrierung der Doppelbindungen in 
ct-Stellung. Dio Unterss. sollen mit andcren Metallen fortgesetzt werden. (C. R. hebd. 
Sćances Aead. Sci. 203 . 406—07. 10/8. 1936.) H. R. S c h u l z :

Ch. Courtot, Ein Uberblick iiber die Chemie der Farbstoffe. Vf. weist auf die Be- 
deutung hin, die die Absorptionsspektrographie fiir den Koloristen hinsichtlich der Er- 
forschung der Mol.-Struktur seiner Farbstoffe hat. Die Technik der Ultrarot- u. UV- 
Absorptionsspektrograpliie wird skizziert: Lichtąuellen, Unters.-GefaBe, Strahlungs- 
empfiingor. Die wichtigsten Ergebnisse werden aufgefiihrt. SchlieClich wird noch auf 
die Bcdeutung des RAMAN-Effektes fiir die organ. Chomie u. die Ergebnisse der Rontgen- 
strukturforschung an organ. Moll. yerwiesen. (Rev. gen. Sci. pures appl. 47. 608—19. 
30/11. 1936. Nancy, Frankreich, Pac. Sci.) W in k l e r .

Mario Milone, Ober den R a m a n -E ffek t bei einigen Isonitrosoketonen. Untersucht 
wurden die Isonitrosoverbb. folgender Ketone: Aceton, M ethyldthylketon, M ethylpropyl- 
keton, M ethyl-n-butylkelon, M ethylisobutyllceton, M ethylisoam ylkelon, D iathylketon  u. 
A lhylpropylkelon  in 30—40%'g- Chlf.-Lósung. Das RAM AN-Spektrum zeigte 2 charakte- 
rist. Linien zwischcn d v — 1610 u. 1650 cm-1 u. eine bei d v  — 1710 cm-1 . Dio um d v — 
1640 cm-1 liegende Linie entspricht der Linie der einfachen Monooxime u. diirfte der C=N- 
Bindung zuzuschreiben sein. Dio 3 .Linie diirfte derC=0-Bindung, die 1. der C=C-Bin- 
dung zuzuordnon sein. Diese Bcfunde wiirdcn die Auffassung stiitzen, daC das bereits 
von FEIGL angenommene Gleichgcwicht: R • CO • C(=NOH) • H R • C(OH)=C( =NOH)
existiert. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5 . 1. 402—03. 1936. Turin, Univ.) Oh l e .

J. M. Scherschewer und A. E. Brodsky, Die Refraktion in Losungen. V. Dic 
vollstdndige Refraktionskurve im Harnstoff. (IV. vgl. C. 1936 . I. 3099.) Es wird die 
vollstiindige Refraktionskurve von Harnstoff im Konz.-Bereich von 0,003—4,1-n. auf- 
gestellt. Bei kleinon Konzz. werden die Messungen interferometr., bei Konzz. iiber
0,70-n. mit einem ZEISZ-R efraktom oter vorgenommen. Die Messungen werden bei 25° 
mit der gelben Ho-Linio ausgefiihrt. Die Refraktionskurve fiir Harnstoff (Nicht- 
elektrolyt) ver]auft ganz ahnlich der eines starken Elektrolyten (KC1). Deshalb lassen 
sich aus der Gestalt der Refraktionskurven wahrscheinlich keine direkten Schlusse iiber 
den Dissoziationsgrad der Elektrolyte in Lsgg. ziehen. Im Gegensatz zu den i?-Kurven 
zeigen die <I>- u. /7-Kurven von CO(NH2)2 u. KC1 charakterist. Unterschiedc. Naeh der 
Theorio von D e b y e  u . H u c k e l  gilt fiir starkę Elektrolyte die Beziehung <1> =  
A +  B  VCv, wobei B =  0,38 ist. Die <Z>-Kurve von KC1 folgt dieser Beziehung. Beim 
CO(NH2)2 haben wir den fiir starkę Elektrolyte charakterist. linearen Gang mit YC V 
nicht. Bei kleinon Konzz. tritt ein starker Abfall auf. (Z. physik. Chem. Abt. B 34 .
145—50. Nov. 1936. Jekaterinoslaw [Dnopropetrowsk], Ukrain. Inst. f. physikal. 
Chemio u. Chem.-Techn. Inst., Labor. f. physikal. Chemie.) GOSSLER.

H. Erlenmeyer und H. Schenkel, Uber das optische Drehungsvermdgen von 
Wassersloff- und Deuteriumverbindungen. Im Zusammenhang mit der Frage nach der 
Existenz opt.-akt. Vorbb. der Formel HDCR'R" (vgl. C. 1937 . I. 322) untersuchen 
Vff. dio Anderung des Wertes fiir das spezif. Drehungsvermogen von 1-Mandelsiiure 
u. d-Atrolactinsauro nach dem Umkrystallisieren aus D20  gegen ii ber den n. aus H20  
umkryst. Verbb. Diese Austausehrk. liefert die Sauren C8H5• H ■ C• (OD) • COOD u. 
CcH5-CH3-C- (OD) -COOD, die opt. Unters. wurde in Acetophenon yorgenommen, das 
keine austauschbaren H-Atome besitzt. Die Abweichungen in den Wertcn fiir die beiden 
Verbb. stimmen im Vorzeichen u. in der Grofienordnung des Quotienten [uJdŁO; 
[a]DD*0 gutuberein. (Helv. chim. Acta 19- 1199—1200. 1/12.1936. Basel, Anstalt fur 
anorgan. Chemie.) W e i b k e .

W. H. Hamill und V- K. La Mer, Die Mutarotation der Glucose in D./J-H./)- 
Oemischen. In einer friiheren Arbeit (C. 1935- I. 1965) wurde dio Abhangigkeit der 
spezif. Geschwindigkeitskonstanten fiir die Mutarotation der a-d-Glucose durch die 
Gleichung A-cxp. =  ' C'h20 +  ^hd0'Chd0 +  kx)%o'C v2o beschrieben. Diese
Gleichung tragt dem Einfl. der isotopen Austausehrk., dio am Substrat- stattfindet, 
keinerlei Rechnung. Setzt man fiir die Geschwindigkeitsabnahme nur den Austausch 
im Glucosemol. in Rechnung u. nimmt man weiter an, daC die Rk. kinet. unabhangig 
yon dem relatiyen Vorhiiltnis von H20 , HDO u. D„0 ist, so kann man die Beziehung



2134 D ,. A l l g e m e in e  tj. t h e o r e t is c h e  o r g a n is c h e  C h e m ie . 1937. I .

aufstellen: &cxp. =  knzO — ( in 20 — &d2o) Pa, wobei Pg den ausgetauschten Glucose- 
anteil bcdeutet. Der Austausch soli rascher ais die Mutarotation verlaufen. Aus den 
experimentellen Daten ist P a zu berechnen, u. das Yerhiłltnis von schwerer zu leichter 
Glueose. Das Prod. aus diesem Verliiiltnis u. dom Verhaltnis HOH/HOD liofort K. 
K  ist innerhalb der Fehlergrenze konstant =  0,83. Dieses K  stimmt mit der Gleich- 
gewichtskonstanten fiir den Austausch der Tetramethylglucose genau iiberein, ist aber 
groBer ais die Konstantę fiir den Austausch der Glucoso (0,69). Dies stimmt mit der Er- 
wartung iiberein, denn das austausehbare H-Atom in der Tetramethylglucose ist obon das, 
wclches bei der durch Basen katalysierten Mutarotation in Frage kommt, wahrend die 
Konstantę fiir die Glueose eine mittlerc Konstantę ist (K1K 2K3KiK li)'U. (J.chom.Physics
4. 144. Febr. 1936. New York City, Fordham Univ., und Columbia Uniy.) Sa l z e r .

R. Schoppe, Streuung von Jlontgenslralden an Halogenbenzolen. Mit CuKa-Strahlung 
wurden Aufnahmen hergestellt an den folgenden gasfórmigen Bzl.-Dćriw.: 1. o-Di<Moi- 
benzol, 2. p-Dichlorbenzol, 3. o-Dibrombenzol, 4. p-Dibrombenzol, 5. m-Diclihrbenzol, 6. Bzl.,
I.Chlorbcnzol, 8. Brombenzol, 9.Jodbenzol, 10.1,2,4-Trichlorbenzol. Die Aufnahmen wurden 
photometr. u. nach D e b y e  ausgcwertet. Es errechneten sieh die folgenden Abstande: 
fiir 6 .-9 . C -C  =  1,42 ±  0,03 A, C—Cl =  1,65 ±  0,03 A, C—Br =  1,85 ±  0,04 A , C—J =
2,08 ±  0,04 A, fiir 2. u. 4. Cl—Cl =  6,10 ±  0,09 A , Br—Br =  6,55 ±  0,09 A, fiir 1. u.
3. Cl—Cl =  3,30 ±  0,05 A , Br—Br =  3,80 ±  0,05 A , fiir 5. Cl—Cl =  5,35 ±  0,08 A, 
fur 10. in o-Stellung Cl—Cl =  3,30 ±  0,05 A , in p-Stellung Cl—Cl =  6,10 ±  0,09 A. 
(Z. physik. Chem. Abt. B 34. 461—70. Dez. 1936. Pelzerhaken.) G o t t f r i e d .

D. Tollenaar, Das pseudobiniire Schmdzdiagramm des monomeren und dimeren 
Diozyacelons. Der monomere u. dimere F. von Dioxyaceton werden in der Literatur 
rerschicden angegeben. Durch S ochs Capillarmeth. kommt man zu reproduzierbaren 
FF. u. es konnto sogar das pseudobin. Schmelzdiagramm aufgenommen werden. — 
Die monomol. Form des Dioxyacetons wurde nach neuer Meth. durch Sublimation unter 
niedrigen Drucken (0,001 mm mas.) erhalten. Es verfliissigt sieli, wie schon friiher ge- 
funden, bei 68—74°. Das dimol. hat F. =  117° u. Mol.-Gew. 168 (ber. 180). Das pseudo
bin. Syst. zeigt ein Eutektikum bei 22—23 Mol.-% der dimbren Form u. bei 75°. Wie 
auch von llEEYES u. R e n b o m  (C. 1931 . II. 3457) beobachtet, wurde boi 83° ein Ver- 
flussigungspunkt fcstgestellt. Dieser ist nicht, wio angenommen, der F. der dimeren 
Form, sondern nach Sm it h s  Allotropietheorie ais die innere Umwandlung in der 
Richtung des inneren Gloichgewichtes zu erklaren. Dies wurde auch dadurch gezeigt, 
daB eine F.-Emiedrigung in Ggw. von Pyridindampf bei monomerem Dioxyacoton nur 
um 1°, beim dimeren um ca. 30° eintritt. — Das Rohmaterial hat F. 82° u. ein Mol.- 
Gew. vou 95. Dies ist scheinbar die Gleichgewichtsform, dio zum groBtcn Toil aus 
monomerem Dioxyaceton besteht. (Z. anorg. allg. Chem. 229 . 418—28. 1/12.1936. 
Amsterdam, Univ., Labor. fur anorgan. u. physikal. Chomie.) M. K. HOFFMANN.

Yoshio Tanaka und Ryónosuke Kobayasi, Kryslallstruktur der aliphatischen 
Yerbindung. I.—II. I. Ilerleilung des ParaJJinwachsgitlers aus dem des Diamanłen.
II. Struktur des n-Paraffinkohlemi-asserstoffmolekiiU. Ausgehend vom Gittcr des
Diamanten wird durch Ersatz des C durch H in bestimmten Ebenen ein Modeli fiir das 
Gitter der gesatt. KW-stoffe CnH2n + 2 hergeleitet. Es wird oine Formel abgeleitet, mit 
der man, ausgehend von dem Durchmosser des C-Atoms (1,540 A ), dom Tetraeder- 
winkel u, der Anzahl der C-Atomo des KW-stoffs dio Liingo der Moll. berechnen kann.
— In einem kurzeń Abschnitt werden dio in dem Fushunól vorlcommenden n-Paraffin- 
KW-stoffe erwahnt. In dem Teil II werden, ausgehend von dem obigen Modeli, Formeln 
abgeleitet zur Berechnung der Breite der KW-stoffmoll., ihrer DD. u. der seitlichen 
Abstande der Moll. im Gitter. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suj)pl.] 39 . 411 B. Nov. 1936. 
Tokio, Technical Univ. College, Fuel Research Labor., Faculty of Applied Chcmistry. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) G o t t f r ie d .

S. Pinsker und L. Tatarinowa, Elektronographische Analyse einiger organischer 
Hautchen. Bei der Durchstrahlung von Celluloidfolien mit schnellen Elektronen ergeben 
sieh Interfcrenzdiagrammc, die ais Beugungseffekt an Paraffinkiystallen gedeutet 
werden. Abstande u. Intensitaten der Interferenzpunkte stehon damit in bester Ober- 
cinstimmung. Dagegen ist eino Deutung der Diagramme ais Beugungseffekt an der 
Cellulose nicht in Einklang mit den bisherigen Messungen zu bringen. (Acta physi- 
cochim. URSS 5. 381—90. 1936. Moskau, Inst. f. angewandte Mineralogie, Labor. 
f. Krystallchemie.) BOERSCII.

Antonio Giuseppe Nasini, Corrado Rossi und P. Della Santa, Grerizflachen- 
spannungen von Mischungen organischer Fliissigkeiten in Gegemcart von Emulgierungs-
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mitldn. (Vgl. C. 1934.1. 1296.) An den gleiclien, friihcr studierten Systemen aus einem 
Gemisch yon 2 organ. Fil. u. W. wird nunmehr der Einfl. eines 4. Stoffes speziell eines 
in W. wenig lósl., emulgierend wirkenden Stoffes, in diesem Falle laurinschwefeUaures 
Natrium (Gardinol) untersueht. Ein bes. auffiilliges Verh. zeigt das System: Bzl.- 
Amylacetat-Gardinol-W. Durch das Gardinol, daś in den Konzz. 0,002%, 0,004% u.
0.006% angewandt wurde, wird die Grenzflachenspannung des Systems Bzl.-Amyl-
acetat -{- W. erheblich erniedrigt. Diese Emiedrigung ist aber abhiingig von dor Dauer 
des Kontaktes u. von dem Miscliungsverhaltnis Bzl.-Amylacetat. Sie nimmt zu mit 
zunehmender Dauer des Kontaktes u. mit der Bzl.-Konz. Mit Hilfe der Gleichung 
von GlBBS: q =  (1/— R T) [d a/d log c) berechnen Vff. den mol. Konz.-Zuwachs pro qcm 
des Gardinols in der Grenzflachę. Berucksichtigt man nur die nach 12 Stdn. gemessenen 
Werte, so stehen die so berechneten Zahlen in befriedigender Oboreinstimmung mit 
den auf der Annahme berechneten Werten, daB die Konz. des Gardinols in der Grenz- 
flache im System Bzl.-Amylacetat-Gardinol-W. sich additiv zusammensetzt aus den 
Grenzflachenkonzz. in den Systemen Bzl.-Gardinol-W. u. Amylacetat-Gardinol.-W. 
(vgl. Ma t h e w s  u . S ta m si, C. 1924. II. 1151). — Am auffalligsten ist der Befund, 
daB die Konz. des Gardinols in der Grenzschicht 5 Min. nach erfolgter Mischung mit 
steigender Konz. des Gardinols in der wss. Schicht abnimmt, sobald die Bzl.-Konz. 
80% unterschreitet. Aus den Messungen, die 3 Stdn. naeh der Mischung ausgefiihrt 
sind, ergibt sich das umgekehrto Bild, aber erst 12 Stdn. nach der Mischung scheint 
ein stationarer Zustand erreicht zu werden. Vff. erklaren diese Ergebnisse in dem Sinne, 
daB durch das Gardinol der Ausbreitungskoeff.: Amylacetat-W. im Verhaltms zu dem 
Bzl.-W. sehr vergroBert wird. — Ebenso wie das System Bzl.-Amylacetat-Gardinol-W. 
verha.lt sich das Toluol-Amylacetat-Gardinol-W., wahrend das System Bzl.-Toluol- 
Gardinol-W. keine Besonderheiten aufweist. Die Kurve, die die Abhangigkeit der 
Grenzflachenspannung von dem Mischungsverlialtnis Bzl.-Toluol wiedergibt, verlauft 
hier gradlinig, ahnlich wie die des Systems ohne Gardinol. — Eine andere auffallige 
Ersoheinung wird durch den Gardinolzusatz im System CCl^Nilrobenzol bewirkt.
o wird in den CCl4-reichen Mischungen stark vermindert, so daB in der Kurve a-M.-V. 
(Mischungsverhaltnis CCl4-Nitrobenzol) ein Maximum entsteht, das gleichfalls von der 
Zeit abhangig ist. Mit zunehmender Dauer des Kontaktes wird das Maximum spitzer 
u. verschiebt sich nach hóheren CCl4-Konzz. Dieser Effekt ist auf eine Ausfallung 

.des Gardinols in der Grenzschicht durch das Nitrobenzol zuruckzufuhren. — Bei der 
Unters. von Gemischen Bzl.-Erdól gegen W. u. V10-n. NaOH ergab sich, daB die hoher 
•ad. Erdolfraktionen einen Stoff enthalten, der a des Bzl. stark herabsetzt, so daB die 
Kuryen a-M.-V. ein Minimum aufweisen, das mit steigendem Kp. der Erdolfraktion 
scharfer wird. Der gleiche Effekt lieB sich mit reinsten Bzl.-Paraffingcmisdien durch 
Zusatz von Naphtkalin erziolen. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. I. 410—22.
1936. Mailand, Poły technikum.) Oh l e .

D. T. Ewing und Frances W. Lamb, Die Oberflachenspannungen, Dichłen, freien 
Oberfldchenenergien und Parachors vcm einigen Derivaten von benzylierten Phewlen. 
Von 13 Phenolen werden bei 25, 35 u. 50° die DD. u. Oberflachenspannungen (aus dem 
Tropfengewicht) gemessen u. daraus die freio Oberflachenenergie u. dio Parachors 
berochnet. Die gemessenen Werte fiir die Parachors weichen von den theorot. um +  5 
bis — 35 Einheiten ab. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2454—56. Dez. 1936. Michigan State 
Coli., Kedzie Chemical Labor.) M o l l .

W. S. Gutyrja, Ober die Parachorinkremente der Polymetliylenringc. (Vgl. C. 1936.
1. 4546.) Fiir die Abhangigkeit des Parachorinkrements Y  von dor Zahl m der ab- 
gelenktenValenzenu. dem Ablenkungswinkel a (vgl.Mumfobd u .PH IL L IPS , C.1929. II. 
2987) stimmt folgende Gleichung gut mit dem Experiment iiberein: Y — 0,0925 -ma— 1,2. 
Fiir die einfache C-Bindung (m a — 0) wiirde sich somit ein negatives Inkrement (—1,2) 
ei geben, das bei Hinzufiigen einer neuen CH2-Gruppe mit bcriicksichtigt werden muBte. 
Bei mehrghedrigen Ringen geniigt obige Gleichung nicht. Vf. erórtert die zu ver- 
wendenden Korrekturen u. kommt zu Gleichungen fiir Y, dio eine Konstantę K  u. 
eine vom Paraclior des C gebildete GroBe enthalten, wobei fur K  eine Gleichung K" =  
0,1097 m a -f  4,6 oder K'" =  0,0807 m a +  4,6 gilt. .Eine vereinfachte Vorstellung 
ergibt die Annahme, daB die mehrgliedrigen Ringe aus 4 in einer Ebene im Rechteck 
liegenden C-Atomen u. gegen diese Ebene abgebogenen spitzen- bzw. trapezfórmigen 
Flaehen gebildet sind. Aus dieser Yorstellung folgt Y =  0,083-m a, wobei fur die 
Berechnung der „geometr. Charakteristik m a“ die entsprechende Zahl abgelenkter 
Yalenzen u. die geometr. gegebenen Winkel zugrundezulegen sind. (Chem. J. Ser. A.
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J. aUg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 6 
(68). 340— 49. 1936.) Pv. K . Mu l l e r .

N. D. Litwinow und A. I. Melnikowa, Bestimmung der Yiscosildt wid der DicJite 
von wdsserigen Harnslofflosungen. Es wurde die Viscositat u. die D. der wss. Lsgg. von 
Harnstoff fiir die Konzz. von 15, 35, 55 u. 75 Gewichts-% bei den Tempp. 15, 30, 45, 
60, 75 u. 90° bestimmt. Die erhaltenen Datcn stimmen mit den in der Literatur an- 
gegebenen gut iiberein. Fur die D. wird eine Formel in Abhangigkeit von der Temp. u. 
Konz. abgeleitet, die mit den Vers.-Daten gut ubereinstimmt: 

d =  1,0074 — 0,000 48-i +  0,0028-c
Fiir die Viscositiit wurde die Gleichung:

1 /r) =  (2,4 — 0,02 c) t +  50,463 +  0,067 c — 0,012 09-c 
abgeleitet. Die Genauigkeit der letzteren Formel betriigt 3—5%. Die Fluiditat der 
Lsgg. ist eine lineare Funktion der Temp. bei konstanter Konzentration. (Chem. J. 
Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 9. 583—88. 1936.) K le v er .

Frank H. Verłloek, Die. Starkę von Sauren in Formamid. Es wird zunachst eine 
Meth. angegeben, um Formamid zu reinigen. Das gereinigtc Formamid hatte eine spezif. 
Leitfahigkeit von dor GroBenordnung 10~8. Hierauf wurde die Leitfahigkeit gemessen 
von Lsgg. von Formamid mit freien Carbonsiiuren, sowio von Misohungen von Sauren 
mit Pyridin u. a-Pieolin. Aus den Daten wurden die Dissoziationskonstanten der Sauren 
in Formamid berechnet. Ebenso wurden die Dissoziationskonstanten einer Reihe von 
Phenolen bestimmt. Fiir eine Reihe von Ionen wurde die Konstanto potentiometr. be
stimmt. Tragt man den log der Dissoziationskonstante in Formamid gegen den in W. 
graph. auf, so ist dio Neigung der Ivurve 1,19, also groBer ais 1. Bestimmt wurde dio 
Konstantę von den folgenden Subst-anzen: Pikrinsdure, Trichloressigsaure, Dichloressig- 
sdure, 2,4-Dichloraniliniumion, o.,f5-Dibrompropion$aure, o-Nilrobenzoesaure, o-Chlor- 
aniliniumion, Monochhressigsaure, Salicylsdure, m-Nitrobenzoesdure, m-Chloranilinium- 
ion, 2,6-Dinitrophenol, m-Chłorbenzoesdure, 2,4-Dinitrophenol, p-Ohloraniliniumion, 
Benzoesdure, Bemsleinsdure, Aniliniumion, Propionsdure, Trimethrylessigsdure, 2,5-Di- 
nitrophenol, Pyridiniumion, 2,4,6-Trichlorpheml, p-Nitrophenol, Benzylammoniumion, 
Tridthylammoniumion u. Piperidiniumion. Fiir das Ionenprod. des Formamids ergab 
sich aus Messungen der Potentialdiffercnz zwisehen Lsgg. von KOH, Benzolsulfosaure 
u. Standardpuffer ein Wert von 10~17. (J. Amer. chem. Soc. 58 . 2577—84. Dez. 1936. 
Kopenhagen, Univ., Physikal.-chem. Inst.) G o ttfr ie d .

Rene Delaplace, Ober die Warmdeitfmigkeit der gasformigen gcsattigten Kohlen- 
unssersloffe bei niedrigem Druck. Es wurde die Warmeleitfahigkeit gemessen fur H2 
(% ortho, para), Mełhan, Athan, Propan, Butan u. Isobutan in dem Druckbereich 
yoti 1/mo bis 0,30 mm Hg. Es wurde gefunden, daB fiir alle Gase oberhalb etwa 
0,15 mm die Leitfahigkeit prakt. unabhangig yom Druck ist. Von Yicoo his 0,15 mm 
sind die Leitfahigkeiten der gesatt. KW-stoffe um so groBer, je gróBer das betreffende 
Mol.-Gew. ist, wahrend oborhalb 0,15 mm ihre Leitfahigkeit unabhangig vom Druck u. 
Mol.-Gew. die gleiche ist. Butan u. Isobutan zeigen trotz gleichen Mol.-Gew. geringe 
Verschiedenheiten in ihrer leitfahigkeit. H, zeigt zwisehen Viooo n:)m u. etwa 0,06 mm 
eine sehr viel sehwachere Leitfahigkeit ais die KW-stoffe. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Soi. 2 0 3 . 1505—07. 28/12.1936.) Go t t f r ie d .

F. Ratman, Der Dampfdruck des Dimethyląuecksilberdampfes. Unter Anwendung 
des hciBen McLEOD-Manometers zur Best. des Dampfdruckes von sich kondensierenden 
FU. wurde der Dampfdruck von Dimethyląuecksilber bestimmt. Der Dampfdruck laBt 
sich durch die Formel lg P  =  6,563 — 1050/31 — 11 000/27'- fiir das Temp.-Gebiet von 
60—100° ausdriicken. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 591—93. 1936. Leningrad, Inst. f. chem. 
Physik.) K leyer-

F. H. MacDougall, Der Molekularzwstand des Dampfes von Essigsdure bei niedrigen 
Drucken bei 25, 30, 35 und 40°. Es wurden fiir den Dampf der reinen Essigsdure die 
p  F-Werte (p in mm, V in ccm) bestimmt boi 25, 30, 35 u. 40°. Fiir die Dissoziations
konstante Kp der Essigsaure ergibt sich aus der Gleichung: (CH3C00H)2 ->- 2 CH3COOH 
Kp =  4 a2 p  (1 — a2), wo a den Dissoziationsgrad bedeutet, der berechnet werden kann 
aus a =  2 (p T’)j/ x  (273,1/7’) — 1. Hieraus wurden die Kp-Werte berechnet zu 
0,547 mm bei 25°, 0,909 mm boi 30°, 1,37 mm bei 35° u. 2,08 mm bei 40°. Tragt man 
logK p gegen 1/T graph. auf, so liegen die Punkte auf einer Geraden, die ausgedriiekt 
werden kann durch log Kp =  11,789 — (3590/T).  Bezeicłmet man mit A H die bei der
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Dissoziation cincs Mol. (CH3COOH), in 2 Moll. CH3COOH absorbierte Warme, so crgibt 
sich fiir den Temp.-Bereieh yon 25—40° A II =  16 400 Cal mit einem maximalen Fehler 
yon 800 Cal. Unter der Annahme, daB der gesiitt. Dampf der Essigsaure sich angenahert 
wie ein ideales Gas yerhalt, erhalt man fiir die Verdampfungswiirme L  bei 25° 11000 Cal, 
bei 30° 11 110 Cal, bei 35° 11 190 u. bei 40° 11 270 Calorien. ( J .  Amer. chem. Soc. 58. 
2585—91. Dez. 1936. Minneapolis, Minn., Univ., School of Chemistry.) G o t t f r .

D 2. P r a p a r a t iv e  o rg a n is c h e  C h e m ie . N a tu rs to f fe .
S. Landa und M. Habada, Uber die Darslellung des Diathyltetradecans. (Vgl.

C. 1935 . I. 1227 u. friiher.) 3,12-Diathyltetradacandiol-(3,12), C]j|H380 2. Aus Sebacin- 
saureiithylester u. CĄM gBr (100 °/o UberschuB) in reichlich A. Aus A., F. 59°. —
з,12-Didthyltetradecadien-(2,12), C18H,4=CH3 • CH :C(C2H6) • [CH2]8- C(C2H5) :CH • CH3.
Voriges mit 10% ZnCl2 3 Stdn. auf 115° erliitzt, Prod. (enthielt noch 6,8% Diol) mit 
C2H5MgBr dest. Kp.1 6 168°, D.‘4 0,8121 +  0,00064 (20 — i) , m,16-1 =  1,44431,
Md =  84,698 (ber. 84,387), M^_a =  1,548 (ber. 1,497), absol. Viscositat bei 20° =  0,03987. 
Niinmt O auf (nach 2 Monaten schon 4,27%). — Telradecandion-(3,12), C14H260 2. 
Durch Schutteln des vorigen mit gesatt. KMn04-iLsg. u. Ausziehen des Nd. mit A. 
Schuppen, F. 79°. In den Filtraten wurden auBer Essigsaure sehr geringe Mengen 
einer fl. Siiure gefunden, welehe nach der Analyse die Konst. CH3 • CH2 • CO • [CH2], • C02H 
haben konnte. — 3,12-Dialhyltelradecan, CI8H38. Durch Hydrierung des Olefins mit 
Ni unter Druek bei unter 180°. Kp.,8 170—171°, Kp.2 151°, D.*4 0,7924 +  0,000675
(20 — <), nD15-2 =  1,44473, MD =  85,014 (ber. 85,320), M/t_a =  1,274 (ber. 1,314), 
absol. Vicsositat bei 20° =  0,047003, Verbrennungswarme =  11,372 cal., farbloses, 
geruchloses 01, gegen — 30° erstarrend. (Coli. Trav. ehim. Tchecoslovaquie 8. 473—76. 
Okt. 1936. Prag, Tschech. Techn. Hoehsch.) LiNDENIiAUM.

Otto Schales, V er suche mit 3-Chlor-2-melhylpropen-(l). Das aus Isobutylen u. Cl 
leieht crhiiltlichelsobulenylchlorid oder 3-Ch lor-2-m ethylpropen-il) (I), CH,:C(CH3) • CH2C1, 
Kp. 71,5—72,5°, ist ais methyliertes Allylchlorid von Interesse. Nach ungenauen 
Angaben von P r z y b y t e k  (Ber. dtsch. chem. Ges. 20 [1887]. 3239) u. P o g o r s h e l s k i 
(C. 1905 . I. 667) ware eine, im Vcrgleich zu den Allylhalogcniden, stark verminderte 
Beweglichkeit des Cl anzunehmen, was tlieorct. nicht zu begriinden ist. Vf. hat daher 
die Rk.-Fahigkeit des I emeut gepriift. — I wurde mit 25%'g- methanol. IiOH gekocht; 
schon nach 1 Stde. waren 90% umgesetzt, wie sich aus der Menge des gebildeten KC1 
ergab. Nach 200-std. Schutteln des I mit 25%ig. wss. KOH bei 20° wurden 90% 
zuruekgewonnen. Dagegen wurden durch 8-std. Erhitzen des I mit 10°/oig. wss. K2C03- 
Lsg. auf dem W.-Bad ca. 50% Isobutenylalkohól, Kp. 112—114°, erhalten. — LaBt 
man eine ather. I-Lsg. auf Mg-Spane flieBen, so tritt stiirm. Rk. ein, so daB gekiihlt 
werden muB. Kocht man noeh 1 Stde. u. fraktioniert den A. mit Kolonne ab, so erhalt 
man Diisobutenyl oder 2,5-Dimethylhexadien-(l,5), Kp.;e0 136—137°, mit 80% Aus- 
beute. — DaB I keineswegs reaktionstrage ist, zeigen auch dio folgenden Verss. — 
Phcnyl-[f}-methylallijl]-alher, C10HJ2O =  C6Hc-0-CH2-C(CH3):CH2. 45,25 g I, 52 g
Phenol, 75 g K.2C03 u. 200 ccm Aceton 24 Stdn. gekocht, Aceton abdest., W. zugefiigt
и. ausgeathert, mit verd. NaOH u. W. gewaschen usw. Kp.10 89°. 53,2 g. — o-[[S-Methyl-
allyll-phenol (II), C10H12O =  HO-C6H4-CH2-C(CH3) : CH2. 30 g des vorigen u. 15 g 
Diathylanilin im C02-Strom 2y2 Stdn. gekocht, in A. gelost, mit verd. H2S04 gewaschen, 
mit 20%ig. NaOH ausgezogen, angesauert u. ausgeathert. Kp.n 102—103°. 24,6 g. — 
o-[f)-Methylallyl]-anisol, CnH140 . II in 25%ig. NaOH mit (CH3)2SO.i vcrsetzt, 15 Min. 
geschuttelt, nach langerem Stehen noch % Stde. erhitzt, dann ausgeathert. Kp.n 92,5 
bis94°. — DurehErhitzen des II inEisessig mit 48%ig.HBrentstandeinsiruposes,rotes 
Prod., von dem ca. 1/s dest. werden konnte (Kp.12 240—260°, zu gelbem Harz erstarrend); 
Riickstand war glasig, rot. Offenbar liegen Polymerisationsprodd. vor. Auch das unter 
milderen Bedingungen gebildete Prod war nur zu ca. % dcstillierbar; nach Geruch 
u Kp. (Kp.16 82—83°) konnte das isomere 2,2-Dimethylcumaran rorliegen. — 5,5-Di- 
[f}-meihylallyl]-barbilursaure, C12HJ60 3N 2. In wss.-alkoh. Lsg. von Barbitursauro bei 
70—73° alkoh.-wss. Lsg. von I u. kryst. Na-Acetat getropft, noch 4 Stdn. erwarmt, 
nach Abkiihlen Nd. (F. >  250°) abgesaugt, Filtrat im Vakuum eingeengt u. krystalli- 
sieren gelassen. Aus verd. A., F. 222°. Ausbeute 35%. Unterscheidet sich in der 
pharmakol. Wrkg. nicht wesentlich von der Diallylbarbitursaure. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
70. 116—21. 6/1. 1937. Dorpat [Tartu], Univ.) L in d e n b a u m .

Fe De Carl! und A. Mangini, Untcrsuchungen iiber den Tribromdthylalkohol. 
.Zur pharmakolog. Unters. haben Vff. die folgenden Deriw. des TribromathylalkohoU (I)
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(Avertin) dargestellt: Benzoyllribroniathylalkohol, C9H70 2Br3, aus I  mit Benzoylchlorid 
in Pyridin; aus PAe. Tafeln vom F. 35,5—36,5°. •— o-Nitróbcnzoyltribromathylalkohol, 
C9H60 4NBr3, aus Lg. rechteckige Tafeln vom F. 117—118°. — m-Nitrobenzoyltribrom- 
dthylalkohol, aus gleichen Teilen Lg. u. PAe. rechteckige Tafeln vom F. 82,5h—83°. — 
p-Nitróbenzoyltribromdthylalkoliol, aus A. rechteckige Taleln vom F. 100—101°. — 
Tribromdthylalkoholcarbonal, C<>H50..,Br(;, aus I  u. COĆl2 in Pyridin oder Chinolin bei 0°. 
Aus A. Tafeln vom F. 112—113°. Die gleicho Verb. entsteht auch dann, wenn man das 
Chlorcarbonat yon I mit Amylenhydrat, Athylurethan u. a. Verbb. in Pyridin umzu- 
setzen yersuoht. — Tribromathylphenylurcthan, C9H80 2NBr3, aus I durch 5 Min. langes 
Kochen mit Phonylisocyanat, aus A. Nadeln vom F. 107—108°. Die gleicho Verb. ont- 
steht aus dem Chlorcarbonat von I u. Anilin. Der von C h e c h ik  (C. 1932. I. 3047) 
angegebene F. 66—67° stimmt nicht. — TribronuUhyl-p-broniphenylurethan, C9H70 2NBr4, 
aus vorst. Verb. mit Br in Eg., oder aus dem Chlorcarbonat von I mit p-Bromanilin; 
aus Lg. Stabchen vom F. 116—117°. — Bi$-(lribromathyl)-phenylenurelhan, C12Hla- 
0 4N2Br6, aus dem Chlorcarbonat von I u. p-Plienylendiamin in Aceton, aus A. Stabchon 
Tom F. 239—240°. — Iiis-(lribromalhyl)-athylenurcthan, CaH10O4N2Br0, aus dem Chlor
carbonat yon I u. Athylendiamin bei 0°; aus Bzl. zugespitzto Stabchen vom F. 102—103°.
— Tribrmnalhylphenylurelhan-o-airbmisaure, C10HsÓ4NBr3, aus dem Chlorcarbonat von I
u. o-Aminobenzoesaure, aus Bzl. dunne Stabchen vom F. 174—176°. — Tribromathyl- 
phenylurethan-m-carbonsaurc, aus Bzl. Nad ein vom F. 185—186° (Zors.). — Tribrom- 
dlhylphenylurethan-p-carbonsdure, aus Aceton mit PAe. sehr dunne seidige Nadeln vom
F. 220—222° (Zers.). Aus Toluol umgelost, halt es das Losungsm. sehr fest. — Alle diese 
Deriw. des Ayertins haben die narkot. Wirksamkeit yon I eingebuBt. Dio freie Carbinol- 
gruppe ist also fiir die pharmakolog. Wrkg. maBgebend, nicht dio Br-Atome oder die 
Lipoidloslichkeit. (Atti Congr. naz. Chim pura appl. 5. II. 741—58. 1936. Perugia, 
U niv.) Oh l e .

M. Wojciechowski und Edgar R. Smith, Bestimmwig ton physikalisch-chemischen 
Konstanien. Unter Benutzung der SwiETOSŁAWSKisehen Me tli. zur Priifung der 
Reinheit von Fil. bestimmten die Vff. den Kp. von Isoamylalkohol zu 131,806°. Naeh 
der Zwillingspyknometormethode der Vff. wurde die D.25 von n-Propylacełat fest- 
gelegt zu 0,882 993. (Naturo [London] 138- 30. 4/7. 1936. Washington, D. C., National 
Bureau of S tan d ard s , U. S. Department of Commerce.) G o t t f r ie d .

A. Oskerko, Ober die Darstellung von Halogenalkinen mit von der dreifachen 
Bindung móglichst weit entferntem Halogen. Syntliese des De.hydroundecenylalkohols 
[Undecin-(l)-oh-(l 1)] wid des DeJiydroundecenylbromids [ll-Bromwulecins-(l)]. Zur 
Darst. yon Alkoholen mit groBer Entfemung zwischen 3-facher Bindung u. OH hat 
Yf. Ester yon Siiuren mit 3-facher Bindung naeh dem B0UVEAULT-BLANC-Verf. 
reduziert. Ausbeuten 70—95%. In yorliegender Arbeit wird die Darst. des Undecin- 
(l)-ols-{ll) u. des ll-Bronmndecins-(l) beschrieben. — Dehydroundecylensaure- oder 
Undecin-[l)-saure-{ll)-athylester. Sauro mit der 3—4-fachen Menge absol., 1,5 bis 
2°/0 HC1 enthaltondem A. yermisclit (rasche Abseheidung des Estors), 3—4 Stdn. 
gekocht, eingeengt, in W. gegossen u. ausgeathert. Kp.3 115—120° (meist 117°). Aus- 
beuto 90%. Ag-Deriv., C13H210 2Ag, AgN03. Vgl. M yd d leton  u . Berchem  (C. 1927.
II. 1939). — Meihylester, C12H20O2. Analog. D.1816 0,8968, nD21 =  1,4421, Md =  
57,84 (ber. 57,27). — Deliydroundecenylalkohol oder Undecin-(l)-ol-(ll), CuH20O =  
CH • C • [CH2]9-OH. Durch Red. der vorst. Ester mit Na (ca. 6 Atome auf 1 Mol. Ester)
u. A. oder Butylalkohol. Der A. muB unmittelbar yorher iiber Na oder Ca dest. u. 
nur der mittlere Teil yerwendet werden; der absol. saurefreie Ester muB iiber geschmol- 
zenem K2C03 getrocknet u. moglichst rasch u. unter heftigem Schutteln zum Na ge
gossen werden. 3 Verss. werden ausfiihrlich beschrieben. Ausbeuten 70—76%. Farb- 
loses, charakterist. u. anhaltend riechendes Ol, Kp.2 108—109°, D.44 0,8650, D.164 
0,8575, nD18 =  1,451 62, M d =  52,75 (ber. 52,52), bei — 4° zu weiBer, strahliger M. 
erstarrend, gut lósl. in A., weniger in PAe., schwer in CH3OH, A., Wasser. Addicrt 
nur 2 Br; das Additionsprod. entfarbt KMn04. Mit alkoh. AgN03 Verb. CnHlaOAg, 
AgNOs, weiB, krystallin. Phenylcarbamat, C18H250 2N, aus A. Nadeln, F. 51°. Das 
Aceiat ist eine dicke, sehr angenehm riechende Fl. — Dehydroundecenyłbromid oder
ll-Bromundecin-(l), CuHi9Br. 9 g  des yorigen (iiber ICC03 dest.) in 25 ccm absol. 
A. geldst, 1 g iiber BaO dest. Pyridin zugegeben, unter Eiskiihlung 10 g PBr3 (4 Tropfen 
Pyridin enthaltend) eingetropft, iiber Nacht im Kaltegemisch stohen gelassen, 2 Stdn.  
gelinde gekocht. Ath. Schieht abgegossen, mit A. nachgewaschen, diese Lsgg. in 700 ccm 
W. gegossen, untere Schicht mit Soda u. W. griindlich gewaschen, ausgeathert usw.
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Rohausbeute 60%. Kp.2 98—99°, D .1610 1,074 69, nD“ >5 =  1,465 50, Mp =  59,46 
(ber. 58,58), farbloses, angenehm riechendcs Ol, gut losl. in A., PAe., wenig in A., 
kaum in W. Mit alkoli. AgN03 cremefarboner Nd. (Bor. dtsch. chem. Ges. 70. 
55—61. 6/1. 1937. Kiew, Industrieinst.) L in d e n b a u m .

E. P. Abraham und J. C. Smith, Additión von Chloneasseratoff und Jodwasser- 
stoff an Olefine. Undecensaure. Boi dor Addition von HC1 u. HJ an Olofino liat sich 
bisher — im Gegensatz zum Verh. des HBr — kein Einfl. von Peroxyden auf den Rk.- 
Verlauf nachweisen lassen; in allen bisher untersuchten Fallon entstanden dio nach der 
Rcgel von M arkownikow zu erwartenden Prodd. Dasselbc ist bei der Addition von 
HC1 u. H J an Undecensaure der Pall; man erhiilt stets 10-Chlor- u. 10-Jodundecylsiiure. 
HBr untcrseheidct sich also von HC1 u. HJ dadurcli, daB dio Anlagorung an endstandige 
Doppelbindungen durch Katalysatoren (im allg. oxydierend wirkendo Stoffe) be- 
schleunigt u. in ihrer Richtung beeinfluBt werden. — 11 -CMorundecylsaure, Cn H210 2Cl, 
aus ll-Oxyundecylsauro u. PC15 boi 40°. Tafeln aus PAc., P. 40,5°. 10-Chlomndecyl- 
saurc, CUH210 2C1, aus 10 - O xy u n de cy 1 sii u r o u. PC15, ferner aus Undecensaure u. HC1 
in Bzl. bei Ggw. von FeCl3, Diplienylamin, Bonzoylpcroxyd oder Pcrbenzoesaure; in 
Ggw. von CaCl2 verlauft die Rk. aufierst langsam. Tafeln aus PAe., P. 32—33°, 
Kp.0lJ 147°. — 10-Jodundecylsaure, CnHsl0 2J, aus 10-BromundecyIsaure u. NaJ in sd. 
Aceton oder aus Undecensaure u. HJ in Bzl. oder Hexan in Ggw. von Luft oder von
3 0,11-EpoxyundecyIsaure. Krystalle ausHoxan, P. 22—22,5°. 11-Jodundccylsdurc, P. 66°.
— FP. von Gemischen aus 10- u. 11-Chlor- u. Jcdundecylsaure s. Original. (J. chem. 
Soc. [London] 1936. 1605—07. Nov. Oxford, Univ., Dyson Perrins Labor.) Og.

Paul Walden, Wic eine Entdeckung mtstand. Die Geschichte der „WALDENschen 
Umkehrung". (Chemiker-Ztg. 61. 9—10. 2/1. 1937. Rostock, Univ.) P a n g r it z .

August Darapsky, Darstellung von a-Aminosauren aus Allcylcyanessigsauren. 
Wie Yf. mit HlLLERS (ygl. J. prakt. Chem. [2] 92 [1915], 299) fand, iiiBt sich Cyan- 
essigsaure nach I—V unschwer in Aminocssigsaure uberfiihren. Wahrend dieser Weg 
zur Darst. des Glykokolls selbst nicht in Betracht kommt, da einfachere Verff. zur 
Verfiigung stehen, war aber zu erwarten, daB er fiir die Darst. homologer a-Amino
sauren vielleicht von Wert ware, da die ais Ausgangsmaterial dienenden alkylierten 
Cyanessigester aus Alkylhalogeniden mit Na-Cyanessigester leicht zuganglich sind. 
Ein damit yerwandtes, noch einfacheres Verf. zur Darst. von a-Aminosauren aus 
alkylierten Malonsauren wurde von CURTIUS u. Mitarbeitern (vgl. C. 1930. I. 3290) 
beschrioben. Um dio allgemeine Anwendbarkeit der Azidrk. (I—V) zu priifon, wurde 
a-Amino-n-valeriansdure aus n-Propylcyanessigester, a.-Aminoisobutylessigsaure {rac. 
Leucin) aus Isobutylcyanessigester u. a-Aminoisoamylessigsaure. aus Isoamylcyanessig- 
ester dargestellt. Wahrend das Hydrazid der Isoamylcyanessigsaure gut kryst., 
konnten die Hydrazide der n-Propyl- u. Isobutylcyanessigsauro nur in fl., nicht reiner 
Form erhalten werden, doch lieferten sie mit aromat. Aldehyden bzw. Aceton feste 
Kondensationsprodd. Isobutylcyanessigester ergibt nur in der Kaltc mit Hydrazin- 
hydrat in alkoh. Lsg. das prim. Hydrazid, in der Warme entstelit statt dessen das 
sek. Hydrazid (VI), wahrend bei unmittelbarer Einw. von wasserfreiem Hydrazin 
unter Aiilagerung von 1 Mol. Hj drazin an die CN-Gruppe ein Hydrazidinhydrazid (VII) 
erhalten wird. Die Azide obiger alkylierter Cyanessigsauren sind olige Verbb. u. aueh 
die zugehorigen Urethane komiten nur ais dunkle Sirupe erhalten werden; die aus 
ihnen durch Hydrolyse erhaltenen Aminosauren sind gut krystallisierende Substanzen, 
die sich ais solche u. durch ihre Deriw. mit den bereits bekannten, auf anderen Wegen 
dargestellten Verbb., ais ident. erwiesen.

I  H2C < g T° CJHs _ _ y  n  H ,C<Q ^NHNHi — y  I I I  HjC< ^  — >■ 

i v  H1c < g f  C00C»H» v  h 3c < ^ 5 h

(CH3),C H • CHa■ CH(CN)• CO*NH (CH3)aCH.CHs. C H .C < g |  NH
(CH3)sCH • CH2 • CH(CN) ■ CO. N H  Ć O N H -Ń h, *

V e r s u c h e .  I. a - A m i n o - n - v a 1 e r i a n s a u r e (mit Heinrich Decker). 
n-Piopylcyanessigsaureathylester, C8H130 2N, aus n-Propylbromid u. Cj‘anessigester, 
(+ C 2H5ONa) nach F is c h e r  u. B r ie g e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 1520) 
Kp.H_w 108—110°. — n-Propylcyanacethydrazid, aus yorigem mit Hydrazinhydrat, 
schwach gelbliche, sirupose Fl.; Acetomerb.. C’9H15OIf3, beim Versetzen mit iiber- 
schussigem Aceton trat sofort Gemch nach Dimethylketazin u. Erwarmung ein,
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amorphc M., F. 98—100°. — n-Propylcyanacetazid, aus vorjgem (+  HCl) mit XaX02, 
gelbrotes, stechend riechendes 01. — n-Propylcyanmethylcarbaviinsiiureathyle$ter, durch 
Kochen des yorigen in A. mit absol. A., braunrotes 01. — ct-Amino-n-mleriansaure, 
C5Hn0 2X, durch Kochen des yorigen mit konz. HCl bis zur Beendigung der C02-Entw., 
Isolierung iiber das Cu-Salz, atlasgliinzende Blattchen aus 92"/0ig. A., F. im ge- 
sehlosseuen Bohr 291° (korr., Zers.); Hydrochlorid; Cu-Salz; Bznzoyhcrb., C]2Hj50,N, 
mit CcH5COCl in wss. Lsg. (-f XaHG03), aus W. F. 152°; Bcnzolsulfotcrb., CnHj50 4XS, 
nach der von E. FISCHER (ygl. Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 2380) zur Darst. 
yon Benzolsulfoleucin angewandten Meth. mit uberschiissigem Benzolsulfochlorid in 
alkal. Lsg., Kadelehen aus W., F. 150—152° (korr.). — II. a - A m i n o i s o b u t y 1 - 
e s s i g s a u r e  (L e u c i n) (mit Elisabeth Steuernagel). — Isobutylcyancssigsiiure- 
athylester, C9HI50 2X, aus Isobutylbromid u. Cyanessigester -wie oben (vgl. CURTIUS
u. B e n c k i s e r ,  C. 1930. I. 3290) naeh fraktionierter Dcst. Ivp.]2 111—115°. — Di- 
\isobutylcyanacet~\-hydrazid (VI), C34H220 2X4, durch Kochen des yorigen mit Hydrazin- 
hydrat in absol. A., Blattchen aus A.-W., F. 198°. -— Monohydrazidinhydrazid (VII), 
C7H,7OX5, aus Yoryorigem mit wasserfreiem Hydrazin in der Kalte, Pulyer aus A.-A.,
F. 101°; liefert mit Benzaldehyd ein nicht naher untersuchtes Kondensationsprodukt.
— Isobulylcyanacethydrazid, aus dem Ester mit Hydrazinhydrat bei gewóhnlicher 
Temp., dickes, sehwach gclbliches 01; Acelonterb. C10Hi7OX3, mit uberschiissigem 
Aceton, nach Eindunsten im Vakuum u. Riihren erstarrte die SI., sie wurde gepulyert
u. mit W., dann wenig A. gewasehen, F. 81—82°; Benzalverb., CI4H„OX3, durch 
Schiitteln der mit HCl angesauerten wss. Lsg. mit Benzaldehyd, aus A. F. 95“; o-Oxy- 
benzalverb., C14H]70 2N3, entsprechend mit Salicylaldehyd, beim Aufnehmen des Roh- 
prod. mit kaltem A. blieb etwas o-Oxybenzaldazin (F. 213—214°) ungelost, Pulver 
aus A.-W., F. 115°. — Isobułylcyanacełazld, aus dem rolien Hydrazid wie oben, schwaeh 
gclbliches 01 yon stcchendem Geruch, das bcim Erhitzen in der Flammc explodiert.
— Isobułylcyanacctaiiilid, C13H,eON2, aus yorigem mit Anilin, glanzende Blattchen 
aus A., F. 192°. — Isóbulylcyanmetiiylcarbaminsiiurcaihyleslcr, durch Kochen des 
yorvorigen in absol. A. bis zur Beendigung der N2-Entw., dickes Ol. — tz-Aminoiso- 
aipronsaure (rac. Leucin), C6H)30 2N, aus yorigem wie oben. Isolierung nach E. F is c h e r  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1,900], 2373), Blattchen aus W., F. im geschlossenen Bohr 
293°; Cu-Salz, nach H u f n e r  [1870], hellblaue Blattchen; Benzolsulfoterb., C12H170 4NS, 
wie oben, aus Bzl.-PAe. F. 143°. — 111. a - A m i n o i s o a m y 1 o s s i g s a u r e (mit 
Otto Schiedrum). — Isoamylcyancssigsdureathylester, C10H17O2N, aus Isoamylbromid 
mit Cyanessigester wie oben, Kp.le 128—135°. — Isoamylcyanacethydrazid, CgHJ6ON3, 
aus yorigem mit Hydrazinhydrat, perlmutterartig schimmernde Blattchen aus A.,
F . 100°; Hydrochlorid, durch Einleiten yon HCl in die absol. alkoh. Lsg., wurfelformige 
Krystalle, F. 107°, ist hygroskop. u. wenig bestandig; Acetomcrb., CnH^ON,, wie 
oben, aus A.-W. F . 81°, farbt sieh bei langerem Stehcn gelb u. riecht dann nach Aceton; 
Benzalverb., C15HIBOX3, wie oben, aus verd. A., F. 85°. — Di-[isoaviylcyanacet]-hydrazid, 
CwH20O2N4, aus yorigem in kaltem absol. A. mit J, aus A., F. 180° (unter Verkohlung).
— Isoamylcyanessigsaureazid, aus yoryorigem wie oben, dunkelgclbes 01 von stechen- 
dem u. unangenehmem Geruch, das auf dem Spatel erhitzt yerpufft. — Isoamylcyan- 
acelanilid, Cl4H]fiON2, aus yorigem mit Anilin, dunkelgelbe, glanzende Blattchen, aus 
verd. A., F. 108°. — Isoamylcyanmethylmrbnminsdureathylcster, aus yoryorigem wie 
oben, zahfl., dunkelrotes 01. — a-Amimisoamylessigsaure, C7H]50 2X, durch Kochen 
des Vorigen mit 20%>g- HCl (40 Stdn.), beim Erkaltcn schied sieh (las Hydrochlorid 
(glanzende Blattchen aus W.) aus; das Filtrat wurde eingedampft, uberschiissige HCl 
im Vakuum iiber Kali entfemt u. zur Umwandlung in die frcie Aminosaure das Ge- 
misch von XH4C1 u. Hydrochlorid in W. mit Pb(OH)2 bis zur Beendigung der NHn- 
Entw. gekocht, filtriert, Pb mit H2S gefiillt u. der noch yorhandene Rest von HĆ1 
mit frisch gefalltem Ag20  in der Hitze entfemt, in Lsg. gegangenes Ag mit H2S ab- 
geschieden, nach Einengen Nadelchen, die aus A. umkryst. wurden, F. 266° (Zers.) 
(CURTIUS u. W ir b a tz ,  C. 1930. I; 3294 gaben F. 280° an); Cu-Salz, mit frisch ge- 
falltem Cu(OH)2; ealzsaurer AthyUster, mit alkoh. HCl, aus absol. A.-A., F. 86° (WlK- 
BATZ gab F. 93° an); die Oberfiihrung in den freien Athylester, C9H190 2N, erfolgte 
nach E. F i s c h e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 433) in der fiir Glykokollester 
beschriebenen Weise, Kp.ls 59°. — 3,6-Diisoamyl-2,5-dilActopiperazin, C14H2e0 2No, ent- 
stand aus yorigem Athylester nach etwa 8-wóchigem Aufbewahren im zugesehmólzenen 
Rohr, Blattchen aus A., F. 281° (Zers.), -wird yon yerd. NaOH auch in der Hitze nicht 
angegriffen. (J. prakt. Chem. [X. F.] 146. 250—G7. 20/10.1936. Koln, Uniy.) S c h ic k e .
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August Darapsky, t)ber Hydrazinosduren. IV. (III. vgl. J. prakt. Chem. [2] 
99 [1919]. 179.) Vf. hat die friiher (vgl. DARAPSKY u . P rabhakar, J. prakt. Chem. [2] 
96 [1917]. 282) nur kurz beschriebene a-Hydrazinoisoraleriansaure aus a-Bromiso- 
valeriansaure mit Hydrazinhydrat in alkoh. Lsg. erneut dargestcllt u. eingehend unter - 
sucht, in analoger Weise wurden a-Hydrazino-n-mpronsaure, a-Hydraziiwisocapmi- 
sdure, a-Hydrazinoonanthsaure u. a-Hydrazino-n-nonylsaure gewonnen. Die neuen 
Sauren wurden nicht nur durch eine Reihe von Deriw. naher eharakterisiert, sondern 
auch iiber die Nitrosoester in die zugehorigen Aminosiiuren u. in die entsprechenden 
Azidosauren iibergcfuhrt (bzgl. der Natur dieser Umwandlungen vgl. J. prakt. Chem. [2] 
96 [1917]. 267). Die FF. der n-a-Hydrazinocapronsaure u. ihrer Deriw. liegen im 
Durchschnitt 20° tiefer wie die der entsprechenden Verbb. der Isoreihe; auch im Falle 
der a-Hydrazinobutter- u. a-Hydrazinovaleriansauren schm. die n-Verbb. niedriger 
ais die cntsprcchenden Isosauren.

V e r s u c h e .  I. a - H y d r a z i n o i s o v a l e r i a n s a u r e  (mit Johannes 
Germscheid.) Die Siiure wurde aus a-BromisovaIeriansaure (F. 44°, durch Bromierung 
von Isovaleriansaure nach Sc h l e ic h e e , Liebigs Ann. Chem. 2 6 7  [1892]. 115) mit 
Hydrazinhydrat in absol. A. dargestellt, glanzende Blattehcn aus W., F. 230—235°; 
aus der Mutterlauge wurden durch Neutralisation mit verd. HC1 noch weitere geringe 
Mengen der Siiure abgeschieden, die beim Schuttchi mit Benzaldehyd in verd. HC1 die 
Benzaherb., F. 121°, lieferte; mit konz. NH3 lieferte die Siiure kein NHr Salz; Hydro- 
chlorid, Nadełn, F. 135,5°; o-Oxybenzalverb., CuHjgOjN.,, mit Salicylaldehyd in schwaeh 
salzsaurer Lsg., Nadelchen aus 50%ig. A., F. 124°, in Alkalien mit tiefgelber Farbę 
losl.; Cinnamalverb., CuHlaO.,N2, mit Zimtaldehyd in wss. Lsg., hellgelbe Nadelchen 
aus S0%ig. A., F. 137—139°; salzsaurer Methylester, mit methylalkoh. HC1, F. 112°, 
aus diesem mit konz. K2C03-Lsg. den freien Methylester, gelbes, esterartig riechendes 
Ol, das sich beim Aufbewahren u. beim Vers., es im Vakuum zu destillieren, zersetzto; 
salzsaurer Athylester, mit ilthanol. HC1, F. 104°, der freie Athylester, ein hellgelbes Ol, 
zeigt die Eigg. des Methylesters. — Carbonamid-a.-hydrazinoisovaleriamduremethyl- 
esłer, C7H150 3N3, aus dem salzsauren Methylester mit konz. wss. KOCN, Krystiillchen 
aus verd. A., F. 126,5°, reagiert nicht mit Aldehyden u. gibt kein HCl-Salz; Athyl
ester, C8Hl70 3N3, in cntsprechender Weise aus dem salzsauren Athylester, nach Aus- 
fallen aus chloroform. Lsg. mit PAe., F. 130°, boi wicdorholtem Umkryst. aus W. sank 
der F., wohl infolge teilweiser Verseifung, standig. — Nitroso-tx.-hydrazinoisovalerian- 
sduremethylester, C6H130 3N3, aus dem salzsauren Methylester mit NaNO„, sehied sich 
zunachst ais Ol ab, das beim Abkiihlen erstarrte, aus dem Filtrat auf Zusatz von wenig 
NaN02 u . Eisessig noch eine kleinc Menge des Esters in farblosen Tafeln, auf weiteren 
Zusatz von NaN02 u. Eisessig kein Nitroester mehr, sondern ein eigentumlich riechendes 
Ol, yielleicht a-O sjósoY aleriansaurem ethylester, entstanden aus intermediar gebildetem 
Diazoester (vgl. J. prakt. Chem. [2] 9 6  [1917]. 266); in einem 2. Vers. wurde der Ester 
mit A. ausgezogen, das nach Abdunsten des A. verbleibende 01 erstarrte in einer Kalte- 
mischung, silberglanzende Bliittchen aus PAe., F. 35,5°, die Lsg. des Esters in verd. A. 
farbt sich mit FeCi3 prachtvoll Yiolett, beim Aufbewahren zers. sich der Ester leicht; 
Athylester, C,H150 3N3, analog dem Methylester, 01, das beim Abkiihlen zu einer grau- 
weiBen Elrystallmasse erstarrte, die aber beim Vers., sio abzufiltricren, wieder zerfloB. — 
a-Aviimisovaleriajisduremethylester, CeH]30 2N, aus vorigem Methylester unter Entw. 
von N ,0  beim Erhitzen auf 115—-120°, Kp.j,., 56°, zers. sich beim Aufbewahren, wahr- 
scheinfich unter Bldg. von Diisopropyldiketopiperazin; Hydrochlorid, aus Methanol 
durch Umfiillen mit A., F. 116,5°; Pikrat, C12H160 5N.,, aus W., F. 145,5°. — tx-Azido- 
isoraleriawauremelhylcster, C6Hn0 2N, aus vorvorigem Methylester durch W.-Dampf- 
dest. mit 10%ig. H2S04, Kp.lg 50°; aus diesem mit KOH bei gcwohnlicher Temp. die 
freie Sdure, farbloses 01, NU^-Salz, Ag-Salz, Nadelchen aus W. — II. t t - H y d r -  
a z i n o - n - c a p r o n s a u r e .  (Mit Curt Kreuter.) Darst. der Siiure, CcH ,,0 2N2, 
aus a-Brom-n-capronsiiure (aus n-Capronsauro nach A uw ers u . B e r x h a r d i  [1891]) 
wie oben, glanzende Blattchen aus \V., F. 199—201°; Hydrochlorid, gelblichweiBe 
amorphe M., die an der Luft zerflieBt; Benzalverb., C13Hia02N2, mit Benzaldehyd in 
wss. Lsg., hellgelbes Pulver aus A.-W., F. 102—103°; o-Oxybenzalverb., CI3H180 3N2, 
in entsprechender Weise mit Salicjdaldehyd, F. 123—124°; Dibenzoylverb., C20H22O4N._„ 
mit Benzoylchlorid in verd. NaOH, Pulver aus A.-W., F. 157—158°; salzsaurer 'Athyl
ester, aus der Saure wio oben, K ry s ta lle  aus absol. A., F. 75°; salzsaurer Methylester, 
ziihe, weiBe M., die an der Luft zu einem gelben 01 zerflieBt. — Carbonamid-<x-hydrazino- 
n-capronsduredthylester, C9Hi80 3N3, aus dem salzsauren Ester wie oben, derbe Krystalle
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aus W., F. 102—103°. — Niłroso-ai-hydrazino-n-capronsauremeihylester, C8H170 3N3, aus 
dem salzsauren Athylester mit NaN02, dickes, gelbes, ahnlioh wic Amylacetat riechendes 
Ol, alkoh. Lsg. fiirbt sich mit FcC13 violett. — a-Amino-n-capronsaureathylester, C8 h 17o 2n , 
aus vorigem wie oben bei lOo—106°, Kp.n_12 91—93°; durch Kochen mit W. dio 
freie Saure, gelbstichige Krystalle aus W., F. im offenen Rohr 273—274° (unter vor- 
herigem Braunen), F. im zugeschmolzenen Rohr 299—303°, Cu-Salz, hellblauer, fein 
kryst. Niederschlag. — a-Azido-n-capronsaureathylester, C8H,60 2N3, 1. aus dem Nitroso- 
ester wie oben, 2. aus a-Brom-n-capronsaureiithylester mit NaN3 in A., Kp.13_14 93 
bis 95°; durch Verseifung mit KOH wie oben die freie Saure, olig; NHX-Salz, nicht 
erstarrendes Ol; Ag-Salz, aus dem NH4-Salz mit AgŃ03, Pulver aus liciBem Wasser. —
III. a - H y  d r a z i n o i s o c a p r o n s a u r e. (Mit Erwin Engelmann.) Darst. aus 
a-Bromisocapronsaure wie oben, Blattchen aus W., F. 228°; Hydrochlorid, F. 170 
bis 177° (Zers.); Benzaherb., C13H180 2N2, wio oben, aus A.-W. F. 115,5°, zers. sich bei 
langerem Aufbcwahren; o-Oxybenzalverb., C13Hi80 3N2, wie oben, filzige Nadeln aus 
verd. A., F. 139°; Acełonverb., C„H180 2N2, mit der 10-fachen Menge Aceton, gelblich- 
weiCe, silberglanzende Krystalle, F. 99—101°; Diacetyherb., C10HłsO4N2, mit der 
doppelten Menge Essigsaureanhydrid auf dem W.-Bad, Krystalle aus A., F. 177°; 
salzsaurer Methylester, mit methanol. HC1, Krystalle aus absol. A., F. 99—102°; Carbon- 
amidverb. des Methylesters, C8H170 3N3, aus dem salzsauren Methylester mit KOCN, 
Krystalle aus W., F. 110°; salzsaurer Athylester, analog dem Methylester, aus absol. A., 
F. 91—92°; o-Oxybenzalverb. des Athylesters, C15H220 3N2, aus dem salzsauren Athyl- 
cster mit Salicylaldehyd, gelbliehe Nadeln aus A., F. 212°. — Nitroso-a-hydrazim- 
isocapronsduredthylester, C8H170 3N3, aus dem salzsauren Athylester mit NaN02, aus
A.-W. (1:1) seidenglanzendo Nadeln, F. 25—28°, die wss.-alkoh. Lsg. fiirbt sich mit 
FeCl3 violett. — a.-Aminoisocapro?isauredthylester (Leucinester), aus vorigem durch 
Erhitzen auf 120°, Ivp.n 88°. — a-Azidoisocapronsaureathylester, C8H160 2N3, aus vor- 
Yorigem mit 10%ig. II2S 04 wie oben, Kp.14 94°; durch Verseifung wio oben die freie 
Saure, dunnfl. Ol; NH^Salz, Krystalle aus absol. A.-A., F. 92—95°; Ag-Salz, aus dem 
NH4-Salz mit AgN03, weiCo Flocken a,us Wasser. — IV. a - H y d r a z i n o ó n a n t h  - 
s a u r e .  (Mit Wilhelm Engels.) — Onanthsaure wurde durch Osydation von Onanthol 
(Kp. 155°) mit Na2Cr20 , (vgl. S ch orlejim er u. Giiimshaw [1873]) dargestellt, 
Reinigung durch Vakuumdest., Kp. 223°; Zn-Salz, F. 130°; durch Bromierung (-J- P) 
die a-Bromonanlhsaure, Kp.,2 147°. — a.-Hydrazinoonanthsaure, C7H160 2N2, aus der 
a-Bromsauro wie oben, derbe Krystalle aus W., F. 205—206° (Zera.), red. schon in der 
Kalte FEHLINGSche Lsg.; Cu-Salz, mit CuS04, flockige grunliclie M., bei 100° Braun- 
fiirbung, bei 110° rasche Zers.; Hydrochlorid, F. unscharf zwischen 126 u. 145°; Benzal- 
verb., Cl4H20O2N2, wie oben, nach Suspendieren in W. (70°) u. Zugeben von A. bis zur Lsg. 
schied sich beim Erkalten eine langfaserige asbcstahnliche M. aus, F. 109°; o-Oxybenzal- 
verb., C14H20O3N2, wie oben, wurde wie die Benzalvcrb. umkryst., gelbliehe Krystalle, 
F. 140°; salzsaurer Methylesler, wie oben, Krystallmehl aus Methanol-A., F. 157°; o-Oxy- 
benzaherb. des Methylesters, C16H22 0 3N2, aus dem salzsauren Methylester mit Salicylal
dehyd, glanzende Schuppen aus A., F. 203°; salzsaurer Athylester, wie oben, kryst. Pulver 
aus absol. A.-A., F. 99°, durch Sehiitteln mit konz. K2C03 den freien Athylester, an- 
genehm riechendes Ol, das sich beim Vers., es zu dest., zers.; o-Oxybenzalverb. des 
Athylesters, Ci0H24O3N2, wie oben, schwach gelbliehe Flocken, F. 152°. -— Carbon- 
amid-u.-hydrazinodiianihsaureathylester, C10H2lO3N3, aus dem salzsauren Athylester 
wie oben, Nadelchen aus W., F. 94°; Hydrochlorid, F. 125°, gibt beim Losen in W. 
die HC1 wieder ab. — Nitroso-a.-hiydrazinodnanthsauredthylester, C9H190 3N3, aus dem 
salzsauren Athylester mit NaN02, scharf riechendes, gelbliches Ol, mit FeCl3 
voriibergehende Violettfarbung. — a.-Aminodnanthsduredthylester, CgHin0 2N, durch 
langsames Erwarmen des Yorigen auf 145°, Kp.I2 89°, nach mehrtagigem Stehen 
schieden sich Krystalle ab; Hydrochlorid, an der Luft zerflieBlicher Krystallbrei. — 
a-Azidodnanthsdureathylester, C8H i-02N3, 1. aus vorvorigem durch W.-Dampfdest. 
mit 10%ig. H2S04, 2. aus a-Bromonanthsaureiithylester (Kp.10 109°) mit NaN3, 
Kp.jj 104°, Kp.n 95°; durch Verseifung wie oben die freie Saure, Ol, das sich beim 
Vers. der Vakuumdest. zers., Ag-Salz, durch Losen der Saure in verd. ŃH3 u . Zugeben 
vón AgN03, we i Ber Nd., der sich ani Licht schneli dunkel farbt. — V. a - H y d  r - 
a z i n o - n - n o n y l s & u r e .  (Mit Werner Trinius), aus a-Brom-n-nonylsiiure 
(Kp-i- 160°, aus n-Nonylsaurc mit Br in Ggw. von rotem P u. Zers. des a-Bromsaure- 
bromids mit W. u. Y erd. Na2C03) wie oben, Krystalle aus W., F. 197°, red. schon 
in der Kalte FEHLINGsche Lsg.; Benzaherb., C16H2J0 2N2, in ublieher Weise, filzige
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M. aus verd. A., F. 117°; o-Oxybenzalverb., ClcH240 3N2, in analoger Weise, aus Bzn. 
F. 137°; salzsaurer Methylester, wie oben, aus absol. Metlianol-A. F. 166° (vorher Zers.); 
o-Oxybenzalverb. des Alelhyleslers, C17H360 3N2, wie oben, Krystalle aus verd. A., F. 132°; 
salzsaurer Athylester, wie oben, aus absol. A., F. 72°. — Carbonamid-oi-hydrazino- 
n-nonylsauredthylester, C12H250 3N$, aus dem salzsauren Athylester mit KOCN, Nadelchen 
aus viel W., F. 81°. — Nitroso-a-hydrazina-n-nonylsaurecithylesler, aus dem salzsauren 
Athylester mit NaN02, Nadeln aus A., die bei gewóhnlicher Temp. zum Teil wieder 
zerflossen. — a-Amino-n-nonylsaure, C9Hi0O2N, vorigen vorsiehtig auf 110° erwarmt 
u. entstandenen Athylester (Kp.17 132°, aus dem Ol sehieden sich nach 1 Tag Krystalle 
ab, wahrscheinlieh Diheptyldiketopiperazin) durch Kochen mit W. ( + KaOH) ver- 
seift, Krystalle aus W., die bei ca. 256° sublimieren; Cu-Salz, aus der Lsg. der Siiure 
in NH3 mit ammoniakal. CuS04, feinkryst., hellblauer Nd., das lufttrockene Salz 
enthalt 1 Mol. Krystallwasser. — a-Azido-n-nonylsaure, vorvoriges mit 10%’g. H„SO., 
im W.-Dampfstrom dest. u. erhaltenen Athylester, Ivp.15 140—145°, mit NaOH Ver- 
seift, gelbliches Ol, beim Vers., es zu dest., trat Zers. ein; Ag-Salz, aus dem NH4-Salz 
(kryst. M.) mit AgN03. (J. prakt. Chem. [N. F.] 146. 219—49. 20/10. 1936. Koln, 
Univ.) SCHICKE.

August Darapsky, Ober Hydrazinosauren. V. (IV. vgl. yorst. Ref.) In der Reihe 
der a-Hydrazinophenylfettsauren wurde bisher die Hydrazinophenylessigsaure yon 
D a r a p s k y  (vgl. J. prakt. Chem. [2] 99 [1919]. 180 u. friiher) auf yersehied. Wegen, 
u. dio a.-Hydrazino-f}-plienylpropionsaure (Hydrazinobenzylessigsaure) von T b a u b e  
u. LONGINESCU (Bor. dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 675) aus Isonitraminbenzylessig- 
saure u. yon D a r a p s k y  (J. prakt. Chem. [2] 96 [1917]. 301) aus Hydrazinhydrat 
mit a-Brom-/3-phenylpropionsaure dargestellt. Letztere Siiure wurde nun auch yon 
der Phcnylbrenztraubensaure aus erhalten; diese liefert mit Hydrazinhydrat ein 
Hydrazondiammoniumsalz, das bei Red. mit Na-Amalgam die Hydrazinosaure ergab. 
In gleicher Weise entstand aus p-Tolylglyoxylsiiuro durch Red. des Hydrazondiammo- 
niumsalzes die isomere Hydrazino-p-tolylessigsuure; mit HC1 lieferte das Hydrazon
diammoniumsalz unter Abspaltung yon Hydrazin das entsprechende Azin, das auch 
einfaeher aus der Ketosiiure u. Hydrazinsulfat erhalten wird u. bei der Red. Hydrazo- 
p-lolylessigsaure ergab. In analoger Weise wurde yon der Benzylbrenztraubensaure 
aus a.-Hydrazino-y-phenyl-n-buttersaure u. Hydrazo-y-phenyl-n-buttersaure erhalten. Bei 
yorsiehtigem Arisauern des Hydrazondiammoniumsalzes lieB sich in diesem Fali auch 
das freie Hydrazon isolieren, das erst mit iibersehussiger HC1 in das Azin iiberging; 
das zunachst entstehende Hydrazon wird also bei der Bldg. des Azins zum Teil weiter 
hydrolyt. gespalten, wonaeh die freiwerdende Ketosaure mit unverandertem Hydrazon 
reagiert. Mit Br in HBr lieferte die Hydrazinosaure a.-Brom-y-phenyl-n-buttersaure, 
die mit Hydrazinhydrat die Hydrazinosaure regenerierte. Die a-Hydrazino-fi-phenyl- 
n-bulłersaure u. cc-Hydrazi7io-d-pkenyl-n-valeriansaure wurden aus a-Brom-^-phenyl- 
n-buttersaure bzw. a-Brom-<5-phenyl-n-yaleriansaure mit Hydrazinhydrat in alkoh. 
Lsg. dargestellt. Verss. zur Darst. ungesiltt. Hydrazinosauren fuhrten nicht zum 
Ziel, so lieferte zwar Benzalbrenztraubensaure mit Hydrazin in n. Weise ein Hydrazon
diammoniumsalz, das mit HC1 das freie Hydrazon lieferte, doeh fiihrte dessen Red. 
mit Na-Amalgam nicht zu einer ungesatt. Siiure, sondern unter Aufnahme von 2 H2 
entstand obige oc-Hydrazino-y-phenyl-n-buttersaure. In ahnlicher Weise wurde aus 
dem Diammoniumsalz des Cinnamalbrenztraubensiiurehydrazons bei der Red. unter 
Anlagerung yon 3 Moll. H2 OL-Hydrazino-E-phemjl-n-capronsaure. gebildet. Aus der 
a-Naphthylglyoxylsaurc wurde schlieClich durch Red. ihres Hydrazondiammonium
salzes die Hydrazino-a.-naphthxjlessigsaure dargestellt; das zugehorige Azin lieferte 
entspreehend bei der Red. Hydrazo-ai-naphthylessigsaure. Die Hydrazinoarylfettsiiuren 
wurden durch eine Reihe yon Deriyy. charakterisiert u. mit Ausnahme der a-Hydrazino- 
<5-phenyl-n-yaleriansaure u. der Hydrazino-a-naphthylessigsaure in iiblicher Weise 
iiber die Nitrosoester in die entspreehenden Amino- u. Azidosauren iibergefuhrt.

V e r s u c h e .  I. a - H y d r a z i n o - j S - p h e n y l p r o p i o n s a u r e .  (Mit 
josef Loevenich.) Phenylbrenztraubensaure wurde nach ErlENMEYEP, jun. u. 
A rbenz (Liebigs Alin. Chem. 333 [1904]. 228) aus Phenylcyanbrenztraubensaureester 
mit verd. H2S04 dargestellt. — Diammoniumsalz des Phenylbrenztraubensaurehydrazons, 
C9H140 2N4, aus yoriger mit Hydrazinhydrat in absol. A., Nadeln aus A., F. 123°; das 
freie Hydrazon u. das Azin konnten nieht erhalten werden. •— v.-Hydrazino-f}-plienyl- 
propionsaure, yoriges in W. mit 2,3%ig. Na-Amalgam red. u. da auf Zusatz yon HCł 
die Hydrazinosaure nicht ausfiel, mit Benzaldehyd ausgeschiittelt, dem entstehenden
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Gemisch von Benzaldazin u. der Benzalrerb. der Hydrazinosaure Ictztere mit verd. 
NaOH entzogen u. mit HCI wieder gefallt, Nadeln aus A., F. 154—158°. Durch Zers. 
mit der berechneten Menge yerd. H2S04 nach Entfcrnung des Benzaldehyds durcli 
W.-Dampfdest. die freie Saure, durch Losen in W. u. EingieBen in absol. A. silber- 
glanzende Blattchen, F. 196°. — II. H y d r a z i n o - p - t o l y l e s s i g s a u r e .  
(Mit Otto Creifelds.) p-Tolylglyoxylsaure, durch Oxydation yon p-Tolylmethylketon 
mit alkal. IOInO.,, Trennung von der gleichzoitig entstehcnden p-Toluylsiuire durch 
die Na-Bisulfitverb. der Ketosaure, zur volligcn Rcinigung wird das Rohprod. mit 
CS2 ausgezogen, in dem nur dio p-Toluylsaure losl. ist, u. der Riickstand aus Bzl. um- 
kryst., die Siiure erweicht boi 87° u. ist erst bei 96° vollig geschraolzen. — Diammonium
salz des p-Tólylglyozylsaurehydrazons, C9H,40 2N4, aus voriger in Bzl. mit alkoh. Hydr- 
azinhydrat, Nadeln, F. 134—135° (vorher Erweichen); mit Benzaldehyd fiel nur Benz
aldazin, eine Benzalyerb. des Hydrazons liefl sich nicht isolieren. — Azin der p-Tolyl- 
glyoxylsdure, C18H160 4N2, 1. aus vorigem mit HCl, 2. aus vorvoriger mit Hydrazin- 
sulfat, aus verd. A., F. 183° (Zers.). — Hydrazo-p-tolylessigsaure, C18H20O.,N2, aus 
vorigom durch Red. mit 2,3%ig- Na-Amalgam, Rcinigung durch Losen in Alkalien 
u. Fallcn mit Sauren, F. 149°; Athylester, mit alkoh. HCl, wurde nicht fest erhalten. — 
Hydrazino-p-tolylessigsdure, C9H120 2N?, p-TolylgIyoxylsauro in A. mit Hydrazin- 
hydrat gemischt, nach ca. 1 Stde. mit W. verd. u. mit 2—3%ig. Na-Amalgam 24 Stdn. 
stehen gelassen, nach Zusatz von HCl bis zur neutralen Rk. auf Kongo fiel die Saure 
aus, aus W. F. 174—176°; Hydrocldorid, krystalliner Nd. aus A.-A., F. 143—145° 
(Zers.); Benzaherb., C10Hi„O2N2, durch Schutteln der wss. Lsg. mit Benzaldehyd, 
Nadeln aus verd. A., F. 130°; o-Oxybcnzalverb., O^H^O^Nj, analog mit Salicylaldehyd, 
aus verd. A. F._150°; salzsaurer Athylester, mit alkoh. HĆ1, F. 141—143° (Zers.); Carbon- 
amidi-erb. des Athylesters, Cj2H170 3N3, aus der wss. Lsg. des salzsauren Athylesters mit 
KOCN, aus 50%ig. A., F. 130°. — Nitrosohydrazino-p-tolylessigsaureathylester, 
CjjHjjOjN,, aus dcm salzsauren Athylester mit NaNOo, Umkrystallisation durch Sus- 
pendieren in sd. PAe. u. Zugeben von absol. A. bis zur Lsg., beim Erkalten radial- 
strahlig angeordnet© Nadeln, F. 70°. — Amino-p-tolylcssigsaure, CDHu0 2N, 1. durch 
Erhitzen des vorigen etwas iiber den F. den Athylester, Kp.12 136—139°̂  aus diesem 
durch Verseifen mit W. die freie Saure, Nadelehen aus W., sublimierte bei 228°; Cu- 
Salz, in NaOH mit CuSO.,, hellblaucr Nd.; 2. durch Red. des Phenylhydrazons der 
p-Toiylglyoxylsaure (F. 144°, aus den Komponenten in Essigsaure) mit 2,3%'g- Na- 
Amalgam in W. bei 70—80°, nach t)bersiittigen mit HCl fiel Phenylhydrazino-p-tolyl- 
essigsaure (aus verd, A. F. 148°) aus, aus dem Filtrat nach Neutralisieren mit NaOH 
die Aminosaure. — Azido-p-tolylessigsąure, C9H30,X 3, durch W.-Dampfdest. des 
Nitrosoesters mit 10%ig. H;,S04 den Athylester, Kp.ls 155°, aus diesem durch Ver- 
riiliren mit wss. KOH u. Ansauern mit HCl die freie Siiure, Rcinigung durch Auf- 
schlammen in sd. PAe. u. Zugeben von Chlf., beim Erkalten Nadeln, F. 100°; NH r  
Salz; Ag-Salz, aus dem NH4-Salz mit AgN03, flockiger Nd., der aus W. umkrystalli- 
siorbar ist. — III. a - H y d r a z i n o - y - p h e n y l - n - b u t t e r s a u r e .  (Mit 
Wilhelm Bellingen.) Benzylbrenzlraubensaure, aus Benzyloxalessigester (der dazu 
nicht besonders gercinigt zu werden braucht) durch liingeres Kochen mit verd. H2S 04 
nach WlSLlCENUS [1898], F. 47°; Phenylhydrazon, F. 144°. — Diammoniumsalz des 
Benzylbrenztraubensaurehydrazons, CI0H]6O2N4, aus voriger wie oben, Nadelehen aus A., 
F. 141°, auf tropfenweisen Zusatz von 5°/0ig. HCl fiel das freie Hydrazon, OioHI20 2N2, 
pulvng aus, F. 133—134° (Zers.). — Azin der Benzylbrenztraubensuure, aus vorigem 
Diammoniumsalz mit HCl, gelblich weiBes Pulver durch Losen in verd. Na2C03 u. 
Ansauern, F. 144°; Ca-Salz, aus der ammoniakal. Lsg. mit CaCl2, amorphes Pulver. — 
Hydrazo-y-phenyl-n-buttersaure, C20H24O4N2, aus vorigem mit iiberschussigein Na- 
Amalgam, Pulver nach Ansauern mit HCl, Zers. zwischen 220—230°. — a-Hydrazino- 
y-phenyl-n-buttersdure, Ci0HI4O„N2, durch Red. des Hydrazondiammoniumsalzes mit 
2,5%ig. Na-Amalgam, silberglanzende Blattchen aus W., F. 215—217° (Zers.); NHt- 
Salz, F. 203—204°; Cu-Salz, griinliehes Pulver, wird bei 60—70° rot u. schaumt bei 
115° auf; Hydrochlorid, Nadelehen, F. 187° (Zers.); Benzalterb., C17H180 2N2, aus den 
Mutterlaugen der Darst. der a-Hydrazinosaure nach dem Ansauern mit Benzaldehyd, 
Trennung vom Benzaldazin wie oben, aus verd. A. F. 158° (Zers.); salzsaurer Athyl
ester, wie oben, warzenfórmig angeordnete Krystalle, F. 108°. — a-Brom-y-phenyl- 
n-buttersaure, aus yoriger in wss. HBr mit Br, schweres gelbes 01 (ygl. F is c h e r  u. 
ScHMITZ, Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 2213), lieferte mit Hydrazinhydrat in A. 
yorige zuriiek. — Nitroso-a.-hydrazino-y-phenyl-n-buttersaureathylester, C12H1T0 3N3, aus



1937. I .  D ,. P r Ap a r a t iy e  o r g a n isc h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 2145

dem salzsauron Athylester der vorvorigen mit NaN02, glanzende Nadeln au8 W., 
F. 48°, gibt mit FeCl3 Violettfarbung. — ct-Amino-y-phenyl-n-buttersdtire, C10H]3O2N. 
Erhitzen des yorigen auf 115—120° lieferte den Athylester, Kp.I0 161—162° (Hydro- 
ehlorid, F. 121—123° Zers.), der mit W. zur freien Saure vorseift wurde, warzenfórmige 
Aggregate aus W., F. 292—293°. — <x-Azido-y-phenyl-n-buttersdure, vorvorigen mit 
5%ig. HjSO, erwarmt, Athylesłer (Kp.I0 172—173°) mit W.-Dampf iiberdest. u. mit 
40%ig. NaOH yerseift, die freie Saure kryst. nielit; N IIS a lz , glanzende Blattehen, 
F. 118—120°; Ag-Salz, wie oben, oxplodiort beim raschen Erhitzen. — IV. a - H y d r - 
a z i n o - /? - p h e n y  1 - n - b u 11 e r s a u r e. (Mit Erwin Koster.) a-Brom-{}-phenyl- 
n-buttersaure wurde im wesentliehen nach FISCHER u. S c h m itz  (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 39 [1906]. 354. 2208) dargestellt. Umsetzung von a-Chl or-bzw. a-Bromśithylbenzol 
mit Na-Malonester lieferte don sek. Phenathylmalonester (Kp.10 175—178°), der bei 
der Verseifung mit heifler 40%ig. KOH das Di-K-Salz ergab, aus diesem mit viel 
uberschussiger 20%ig. HC1 (sonst scheidet sich das Mono-K-Salz ab) die freie Malon- 
saure, F . 141—142°. Aus der durch Bromieren in A. erhaltenen Bromphenathylmalon- 
saure durch C02-Abspaltung bei 120—140° im Vakuum die Bromphenylbuttersaure, 
aus Bzl., F . 188°. — a-Hydrazino-fi-phenyl-n-buitersiiure, Cj0Hj,,O2N,,, aus yoriger mit 
Hydrazinhydrat in absol. A., glanzende Blattehen aus W., F. 216°; N E t-Sah; Hydro- 
chlorid, Nadeln aus A., F . 172—173° (Zers.); o-Oxybenzalverb., C17H180 3N2, wie oben, 
aus verd. A., F. 132—133° (Zers.); Benzalverb., in analoger Weise, F . unscharf 107°, 
zers. sich beim Aufbewahren rasch unter Braunfarbung u. Verschmierung; salzsaurer 
Melhylester, mit methylalkoh. HC1, F. 58—60°; salzsaurer Athylesłer, zaher, gelb- 
licher Sirup. — Nitroso-a.-hydrazino-[3-phenyl-n-buiłersauremelhylester, CnH160 3N3, aus 
dcm salzsauron Mcthylester wie oben, Blattehen aus verd. Methanol, F. 76°, mit FeCl3 
Violettfarbung. — a-Amino-p-phenyl-n-buttersaure, CI0H13O2N, yorigen auf 120—130" 
erhitzt u. erhaltenen Mcthylester, Kp.13 145— 155“ (Hydrochlorid, F . 170°, Zers.) mit 
W. yerseift, aus A.-A., dann W., F. 239°, wurde aueh nach FISCHER u. SCHMITZ (1. c.) 
aus a-Brom-/i-phenyl-n-bnttersaure mit wss. NH3 dargestellt, F. 244—245° (F.-App. 
auf 220° vorgewarmt); Hydrochlorid, F . 198°. — a-Azido-fi-phenyl-n-butłersaure, yor- 
yorigen mit 10%ig. H2S04 mit W.-Dampf dest. u. erhaltenen Mcthylester mit 20%ig. 
NaOH yerseift, nicht krystallisierendes 01; NH^Salz, Blattehen, F . 144°; Pb-Salz; 
Cu-Salz; Ag-Salz. — V. o t - H y d r a z i n o - ( 5 - p h e n y l - n - v a l e r i a n s a u r e .  
(Mit Viktor Binet.) CnH]()0 2N2, aus a-Brom-(5-phonyl-n-valeriansaure (F. 85°; dar
gestellt nach: Zimtaldehyd +  Malonsaure->- CinnamylidenmalonsaureTetrahydro- 
cinnamylidenmalonsaure, dann Bromierung u. C02-Abspaltung) wie oben, Nadeln 
aus W., F. 169—172° (Zers.); Hydrochlorid, gelblichweiCo Nadeln. F. 132—135°; 
Benzaherb., ClsH20O2N2, wio oben, aus verd. A., F . 109—112°; o-Oxybenzalverb., 
C18H20O3N2, aus verd. A., F. 112—113°; Diacelylverb., Ci5H20O,,N2, mit Essigsaurc- 
anhydrid, F. 135° (Zers.); Dibenzoylverb., C25H240.,N2, mit Benzoylchlorid in verd. 
NaOH, seidenglanzendo Nadelchen aus verd. A., F. 139—141°; die salzsauron Methyt- 
u. Athyloster ^yurden nur ais dicke, braunliche Sirupe erhalten. — VI. a - H y d r -  
a z i n  o - e - p h e n y  1 - n - c a p r  o n s  &ur o. (Mit Hans Wasserfuhr.) Diammo- 
niumsalz des Benzalbrcnztraubensaurehydrazons, C10H140 2N4, aus Benzalbrenztrauben- 
saure (ygl. E r l e n m e y e r  JR ., Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 2527) mit Hydrazin
hydrat in A., aus A., F. 92°, mit konz. HC1 dna freie Hydrazon, C10H10O2N2, gelbe Flocken, 
die sofort abfiltriert wurden, F. 84° (Zers.). Das Diammoniumsalz lieferte mit konz. 
HC1 einen dunkelgelben Nd., F. 133° (Zers.), der nach der Analyse oin Gemisch von 
Hydrazon u. Azin ist; Red. mit 3%ig. Na-Amalgam ergab obigo a-Hydrazino-y-phenyl- 
n-bxittersauro (F. 215—217°). — Diammoniumsalz des Cinnamalbrenztraubensaure- 
hydrazons, C12H160 2N4, aus Cinnamalbrenztraubensaure (ygl. ERLENMEYER JR., 
Ber. dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 1319) wie oben, golbo Nadeln aus absol. A., F . 125“ 
(Zers.); mit konz. HC1 wird ebenfalls nur ein durch das Hydrazon yerunreinigtes Azin 
(F . 135—136°) erhalten, das freie Hydrazon konnte nicht isoliert werden. — a-Hydrazino- 
s-phenyl-n-capronsdure, C12Hls0 2N2, durch Red. des yorigen mit 3%ig. Na-Amalgam, 
Nadeln aus W., F. 157°; Benzaherb., C19H220 2N2, Nadelchen aus yerd. A., F. 124° 
(Zers.); o-Oxybenzalverb., C19H220 3N2, Niidelclien aus verd. A., F. 120°; Diacelylterb.. 
C16H220 4N2, wio oben, Nadeln aus Bzl., F. 127°; Dibenzoylverb., C20H2eO4N2, wio oben, 
gelbes Pulvcr, F . 65°; die salzsauron Methyl- u. Athylester wurden nur ais braune 
Sirupe erhalten. — Nitroso-a-hydrazijw-e-phenyl-n-capronsduredlhylester, aus dem 
rohen Balzsauren Athylester wie oben, dunkelbraunes Ol, mit FeCl3 Violottfarbung. —• 
ai-Amino-e-phznyl-n-capronadure, ClsHnO.,N, aus yorigem durch langsames Erhitzen 

XIX. 1. . . .  ]£jg
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den Athylester, der nicht unzers. dest. war u. daruni sofort :nit verd. KOH yerseift 
wurde, Blattchen aus W., F. 233—236°. — et-Azido-s-phenyl-n-capronsaure, vorvorigen 
mit 5°/0ig. H2SO.j erhitzt, bis mit FeCl3 keine Violettfarbung mehr eintrat, vom óligen 
Azidoester abgegossen u. diesen mit 40°/oig. NaOH verseift, braune, teigige M.; Ag-Salz, 
iiber das NH4-Salz, F. 111—112°. — VII. H y d r a z i n o - a - n a p h t h y l e s s i g -  
s a u r e. (Mit Heinz Beck.) cc-Naphthylglyoxylsaure, aus a-Naphthylmethylketon 
(Kp.15 160°, dargestellt naeh C a ille , C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 153 [1911]. 393: 
Pikrat, F. 116°) durch Oxydation mit alkal. KMnO.,, F. 105°. — Diammoniunualz des 
a-Naphthylglyoxyhaurehydrążona, C12Hi40,N 4, aus yoriger wie oben, Nadeln aus absol.
A., F. 188° (vorher Gelbfarbung). — Azin der a-Naphthylglyoxylsdure, C2.,Hi60 4N2, 
aus vorigem mit HC1, gelbe Krystalle aus W., F. 160—162° (Zers.). — Hydfazo-tz-naph- 
thylessigsdure, C24H20Ó4N2, durch Red. des vorigcn mit 2,3%ig. Na-Amalgam, weiB- 
gelbe, flockige Substanz, die sich nicht umkryst. lieB, F. 186—188° (Zers.); Athylesler, 
braunes Ol. — Hydrazmo-a-naphlhyJessigsaure, C12HI20 2N2, durch Red. des Hydrazon- 
diammoniumsalzes mit Na-Amalgam, amorph, F. 181“ (bei 175—176° Dunkelfarbung); 
Hydrochlorid, Nadeln, F. 194°; Benzalverb., C1!)H](l0 2N2, gelblicher Nd., Reinigung 
durch Losen in NaOH u. Fśillen mit HC1, F. 124° (Zers.; gegen 110° Dunkelfarbung); 
o-Oxybenzalverb., C10H10O3N2, Reinigung in gleicher Weise, F. 70° (Zers.; Dunkel- 
iarbung bei 50°); mit Aceton erfolgte keine Kondensation; die Acetylyerb. wurde nur 
ais bramie, klebrige M. erhalten; bei Verss. zur Darst. des salzsauren Methyl- bzw. 
Athylesters resultierte stets nur das Hydrochlorid der Hydrazinosiiure. (J. prakt. Chem. 
[N. F.] 146- 268—306. 20/10. 1936. Koln, Univ.) Schicke.

Edwin J. Cohn, ThomasL. Mc Meekin, JesseP. Greenstein und JohnH. Weare, 
Untersuchungeji zur physikalisehen Chemie von Aminosauren, Peptiden und verwandlen 
Substanzen. VIII. Beziehungen zwischen den Aklivitatskoeffizienten von Peptiden und 
ihrem Dipolmoment. (VII. vgl. M c M e e k in  u. Mitarbeitcr, C. 1937. I. 1131.) Die Rk. 
zwischen Ionen u. Dipolionen wurde boi niedriger DE. untersucht, um die dabei auf- 
tretenden elektrostat. Krafte zu bestimmen. Ais Losungsm. dienten Lsgg. yon NaCl 
in 80%ig. A. bei 25°. Untersucht wurden Glycin, Diglycin, Triglycin u. Lysylglutamin- 
siiure. Die Hydantoinsauren yon Glycin u. Diglycin wurden auf die gleicho Weise 
untersucht, um festzustellen, welchcn Anteil die dipolaro Ionenstruktur der Amino- 
siiure u. des Peptids u. welehen Anteil die polaren Gruppen dieser Moll. an den auf- 
tretenden Ersclieinungen liabon. In erster Annaherung ist der Einfl. der Neutralsalze 
auf die Loslichkeit von Aminosauren u. Peptiden eine Funktion ihres Dipolmomentes. — 
Glycinhydanloinsaureheptylester, C\0H2aOsN2: F. 98—99°. -— ot.-Urnmidocapronmure.- 
heptylesler, Cu H280 :tN2, F. 70̂ —71°. — Uramidoglycylglycinheptylester, Cf12/ / 2304iV3, 
F. 123—125°. (J. Amer. chem. Soc. 58- 2365—70. Dez. 1936.) B r e d e r e c k .

Emanuele 01iveri Mandala und Letterio Irrera, Uber die Konstitution der 
Jlalogenide. des Cyans. Wahrend HN3 mit Bromcyan oder Jodeyan Totrazole der 
u™ c_ x  Konst. I liefert, gibt Chlorcyan eine in Tafeln krystallisierende Verb,

O vom F. 95—96°, die sehr explosiv ist u. nicht der Konst. I entspricht. 
K Dieses Ergebnis kónnte dafiir sprechen, daB Chlorcyan eine anderc 
N Konst. besitzt ais Brom- u. Jodeyan, fur die nur die Formcl N O—X

X =  Br oder .) jn Frage kommt. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. I. 423—26. 
1936. Messina, Uniy.) O h le .

Adriano Óstrogovich und Giorgio Ostrogovieh, Uber Natrium-Kupfercyanural: 
zwei uerschieden gefarbte Formen des wasserfreien Salzes. Neue spezifische Reaktion der 
Cyanursaure. Das Na-Cu-Cyanurat enthillt n i e h t , wie L e y  u . W e r n e r  angegoben 
hatten, 2, sondern 6 Moll. Krystallwasser. Das Krystallwasser wird erst oberhalb 100" 
langsam abgegeben. Trocknet man unterhalb 150°, bes. im Vakuum, so erhalt man eine 
stahlblaue Modifikation (/3-Form), oberhalb 150° bei gewohnlichem Druck eine yiolette 
Modifikation (a-Form). Die beiden wasserfreien Salze haben die gleiche Krystallstniktur 
(monoklin) wie das Hydrat. Beide nehmen auch rasch wieder 6 Moll. W. auf, geben 
aber anscheinend nicht dasselbe Hydrat, denn das W . wird viel leichter wieder abgegeben. 
Auch dabei bleibt die Krystallstruktur erhalten, doch werden die urspriinglich kiaren 
Krystalle mehr oder weniger opak. Die /?-Forin des anhydr. Salzes geht oberhalb 150° 
in die a*Form iiber. Die rucklaufige Umwandlung konnte bisher nicht erreicht werden.
— Die Darst. des Hexahydrats wird yerbessert, indem Cyanursaure in einem UberschuB 
yon Na-Acetatlsg. gelost u. dann mit der Lsg. eines Cu-Salzes yersetzt wird. Der Acetat- 
iiberschuB muB so gewalilt sein, daB die Fl. stets annahernd neutral ist. Unter diesen 
Bedingungen ist die Fiillung prakt. quantitativ u. spezif. fiir Cyanursaure. Noch 1 mg
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Cyanursaure in 1 ccm W. liiBt sieh so nachweisen. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5 .1. 
431—36. 1936. Klausenburg [Cluj], Univ.) Oh l e .

B. A. Kasanski, Ober die Dehydratiaierung des Dimethylcyclobutylcarbinols. Es ist 
bisher nicht gelungen, aus dem Dimethylcyelobutylcarbinol unter Erhaltung des vior- 
gliedrigen Ringes mit sauren Reagenzien W. abzuspalten; stets bildeten sieh dabei 
unter Bingerweiterung die isomeren Cyelopentenverbb. (vgl. K i s h n k r ,  C. 1905. II. 761 
u. spater). Vf. hat versucht, dio Dehydratisierung nach der mit alkal. Mitteln arbei- 
tenden Xanthogenatmeth. von TscnuG A JEW  in Dekalin durohzufuliren. — Das Xantho- 
genat des Dimethylcyclobutylcarbinols konnte ais solches seiner Zersotzliehkeit wegen 
nicht isoliert worden, aber die Dehydratisierungprodd. waren infolge ihres tiefon K p. 
leieht abzutrennen. Bei der KMnÓ4-Oxydation derselben bildeten sieh neben wenig 
Glykol u. einer im F. der Bernsteinsaure nahestehonden Siiuro Aceton u. Acotylcyclo- 
butan. Die W.-Abspaltung war demnaoh in 2 Richtungen vor sieh gegangen:

CHS—CHa
CHj CH4 S T  ÓIL-C=C(CH;)),
C H j-O H -C O H  OH,-—CHj

3 ĆHJ- C H - C < ^ 2
Bei der Hydrierung des erlialtenen K\V-stoffgemisches entstand Isopropylcyclobulan.

V e r s u c li e. Dehydratisierung des Dimethylcyclobutylcarbinols. Dio durch 2-tagi- 
ges Erhitzcn von 65 g Carbinol in 450 ccm Dekalin mit 35 g K auf 120° erhaltene Lsg. 
wurde nach Entfernen der K-Resto mit 80 g CS2 u. nach l-tiigigem Stohon mit 115 g 
CH3J versetzt. Bei langsamem Erwarmen auf 120° dest. unter Zers. des Xanthogenat.s 
CII3J, CS2 u. dio am niedrigsten sd. Rk.-Prodd. iiber. Der Riickstand wurde mit W. 
behandelt u. aus der KW-stoffschicht nach Trocknen mit K2C03 der Rest der Rk.- 
Prodd. abdest., dio mit dom ersten Anteil yereinigt, mit wss. u. alkoh. NaOH u. mit Na 
behandelt u. fraktioniert wurden. Fraktion G.IIn , Kp.730 2 98—100°, nn20’3 =  1,4364, 
D 2°-34 0,7747, MR =  32,46 (bor. 31,86), y20>30 =  23,7, Parachor 273,4 (ber. 274,2). — 
Oxydation der Fraktion G1HX„. 3 g der KW-stoffe wurden mit 6,25 g IvMn04 in l'Y0ig. 
wss. Lsg. unterhalb 0° oxydiert. Das Destillat (1 1) der Rk.-Fl. enthielt Aceton (nach- 
gewioson nach C. 1934. II. 248) u. schiod bei fortgesetzter Fraktionierung nach Zusatz 
von K 2C03 eine Fl. ab, dereń Semicarbazon (F. 137,5—138,5°) mit dem Semicarbazon 
des Acetyleyclobutans keino F.-Depression zeigte. — Aus dem eingedampften Riick- 
stand der ersten Fraktionierung wurde mit Chlf. Glykol u. mit HCl eine Silure, F. 178 
bis 179°, isoliert. — Isopropylcyclobulan, C7HU, durch Hydrierung der Fraktion Cjllj., 
uber Ni bei 135°. Kp.750 OOiS—91,5°, nD14’5 =  1,4125, nn10 =  1,4096, D. 14-54 0,7464  ̂
MR =  32,74 (ber. 32,33). (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shur- 
nal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 6 (68). 1598—1601. 1936. Moskau, Staats- 
univ., Zelinsky-Labor. f. órgan. Chemie.) M a u r a c h .

B. A. Kasanski, A. F. Platę und K. M. Gnatenko, Synthese einiger 7110110- 
mibstituierter Cyclopentanhomologen mit verzweigten Seitenketten. (Chem. J. Ser. A. 
J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 6 
(68). 1593—97. 1936. — C. 1936. II. 457.) M a u r a c h .

Ming-Chell Chang und Peter P. T. Sak, Einige Derirate des Cyclopentanons. 
Durch Kondensation des Cyclopentanons mit verschied. Arylsemicarbaziden u. sub- 
stituierten Benzhydtaziden in 95%ig. A., schwaeh mit Eisessig angesauert, wurden 
die folgenden Deriw. hergestellt (Krystalle aus 50 bzw. 95%ig. A.): Phenylsemicarb- 
azon, C12H]5ON3, Nadeln, F. (allo korr.) 164—165°. — p-, o- bzw. m-Tolylsemicarbazon, 
C13HI7ON3, Nadeln, FF. 180—181, 165—166 bzw. 192—193°. — a- bzw. jl-Naphthyl- 
semicarbazon, C10H17ON3, aus 50%ig. A. Nadeln vom F. 183—184° bzw. schmalo 
Platten, F. 179—180°. — p-, o- bzw. m-Nitrobenzoylhydrazon, C12HI30 3N3, 1. aus 
50%ig. A. gelbe Platten, F. 173—174°; 2. aus 95%ig. A. gelbe Platten, F. 203—204° 
u. 3. aus 50%ig A. gelbe Prismen, F. 143—144° (vgl. S t r a i n ,  C. 1935- II. 208). —
3,5-Dinitrobcnzoylhydrazon, C12H120 5N4, aus 50%ig. A. gelbe Platten, F. 212—214°. — 
m-Brombenzoylhydrazon, C12Hi3ON2Br, aus 50%ig. A. Prismen, F. 164—165°. (J. 
Chin. chem. Soc. 4. 413—17. Nov. 1936. National Tsing Hua Univ. [Orig.: engl.]) P a n g .

Peter P. T. Sah und Cheng-Heng Kao, Die Anwendung des Curtiusschen Abbaus \ 
zur Synthese des Phenylathylamins. (Vgl. C. 1937. I . 1924.) Zur Unters. der Anwend- 
barkeit des CuRTIUSsehen Abbaus zur Synth. alkaloidartiger Substanzen wiederholten 
Vff. zunachst den Abbau des Hydrozimtsaureathylesters zum [i■ Phcnylathylarnm (vgl.

138*
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ClTRTIUR u. JORDAN, J. prakt. Chem. [2] 64 [1901], 300), das durch einige neue 
D eriw . charakterisiert wurde.

V e r s u e h e .  Hydrozimtsaureathylesłer, Zimtsaure wurde mit Na-Amalgam red. 
u. die erhaltene Hydrozimtsajire (^-Phenylpropionsaure) mit alkoh. HC1 verestert, 
Kp. 247—249°. — HydrocimwrnoyUiydrazin, aus yorigem mit 40%ig. Hydrazinhydrat 
in absol. A., Platten aua W., F. 103°; Acekmderiv., aus den Komponenten (-f- wenig 
Eisessig), Schuppen aus n-Hexan, F. 93°; Benzalderiv., mit Benzaldehyd in 95%ig A., 
Prismen aus n-Hexan, Platten aus verd. A., F. 132—133°. — Zur Darst. des Phenyl- 
iithylamins wurde yoriges mit NaN04 in salzsaurer Lsg. mit NaN02 bei —2 bis — 1° 
in das Azid ubergefuhrt, dieses in absol. A. zum Urethan yerkocht u. die Lsg. mit 25%ig. 
NaOH 10 Stdn. unter RuckfluB gekocht. Es wurde sodann dest. u. das Destillat in 
HC1 aufgenommen, durch Eindampfen wurde das Hydrochlorid, F. 21G—217°, ge
wonnen, aus dem die freie Base, Kp.760 197—198°, mit verd. NaOH in Freiheit gesetzt 
wurde, Ausbeute 60,9%; Pikrai, tetragonale Prismen aus 95%ig. A., F. 171—172°; 
Styphnat, mit der Siiure in A., gelbe Platten aus A., F. 187—189° (Zers.); 3,5-Dinitro- 
benzoat, mit der Siiure in A., gelbo Platten aus A., F. 188—189°; 3,5-Dinitro-o-toluat, 
mit 3,5-Dinitro-o-toluylsaure in A., Platten aus Bzl.-A., F. 165—166°. — fi-Phenyl- 
athylhamstoff, aus /J-Phenylftthylamin mit Nitrohamstoff in verd. A., rechteckige 
Platten, F. 115—116°. (Sci. Rep. Nat. Tsing Hua Uniy. Ser. A 3. 525—32. Dez. 1936 
[Orig.: engl.]) SCHICKE.

Angelo Mangini, Ober einige substituierte Plienylamine. Vf. untersueht systemat. 
die liondensation von l-Chlor-3,4-dinitrobenzol mit aliphat. u. aromat. Aminen, dio bc- 

01 kanntlich zu Prodd. der Konst. 1 fiihrt. Die Kondensation findet n i c h t
i. statt: 1. Mit o-Toluidin, o-Aminobenzoesaure u. o-Aminophenol, dagegen

in n. Weise mit o-Phenylendiamin, 2. Mit Nitroanilinon ohne Rilcksicht 
I J—kh—r  auf die Stellung der Nitrogruppe. Im 1. Falle liegt offenbar ein ortho-

Effekt yor, im 2. Falle wird das Ausbleiben der Rk. durch die Nitrogruppe 
NOs bedingt. Die auBerordentliche Verzogerung der Rk. durch Einfuhrung

oiner Nitrogruppe geht aus folgendem Vgl. hervor: Mit Phenylhydrazin reagiertl beim 
Kochen in wenigen Min. quantitativ, mit p-NitrophenyUtydrazin dauort dagegen die Rk. 
iiber 12 Stunden. Die Eigg. der auf diesem Wege dargestellten Verbb. sind im Original 
tabellar. zusammengestellt. Ihre eingehende Beschreibung erfolgt spater. (Atti Congr. 
naz. Chim. pura appl. 5. I. 395—402. 1936. Perugia, Univ.) O hle.

J. Rostowzewa, Diacetylderivat des 2,6-Toluylcndiamins. Bemerkung zur Arbe.it 
vcn Oreen und Lawson. (Vgl. hierzu K o r o l e w  u. R o s to w z e w a ,  C. 1936. I. 4288.) 
(Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [ruBS.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shumal 
prikladnoi Chimii] 9. 1116. 1936.) ScHONFELD.

K. A. Kotscheschkow und A. N. Nessmejanow, Ober Doppelsalze der Aryl- 
diazoniumchlctride mit Schwermetallchloriden. Im Hinblick auf die evtl. Verwendbarkeit 
der in der tTberschrift genannten Doppelsalze zur Gewinnung metallorgan. Verbb. 
werden eine Anzahl solcher Salze dargestellt u. charakterisiert. — Es zeigtc sich, daB 
Au, Zn, Sn, Pb, Pt, Fe beim Zusammentritt ihrer Chloride mit Diazoniumchloriden 
die Koordinationszahlen (4 bzw. 6) nicht andern, wahrend bei Cd, Hg, Tl, Bi die Zus. 
der entsprechenden Salze vom Charakter des organ. Radikals abhangt. Dabei bildet 
das o-Tolyldiazoniumchlorid stets Verbb. mit der geringsten mSglichen, das o-Nitro- 
phenyldiazoniumchlorid stets solehe mit der groBten moglichen Anzahl Diazonium- 
reste im Molekiil. — Von den Eigg. der erhaltenen Doppelsalze wurden die Loslichkeit 
u. Temp.-Bestandigkeit (charakterisiert durch den Zers.-Punkt) untersueht. Die 
Loslichkeit wird in der Hauptsache durch die Metallsalzkomponente bestimmt. AUe 
Verbb. sind in W. losl., unlosl. in KW-stoffen, A., Chloroform. Die groBte Loslichkeit 
zeigen die Verbb. des p-Oxyphenyldiazoniumchlorids; Halogen im organ. Rest setzt 
die Loslichkeit herab. Die Temp.-Bestandigkeit hiingt wesentlich von der Natur des 
Diazoniumrestes ab u, kann durch Einfuhrung negatiyer Gruppcn in die o-Stellung 
bedeutend erhoht werden; positiye Gruppen in p-Stellung wirken ahnlich, nur schwacher, 
in o-Stellung aber entgegengesetzt.

T e r s u c h e .  Die Doppelsalze wurden allgemein durch Yermischen einer Lsg. 
des MetallchJorids in konz. HC1 mit einer l%ig- Diazoniumchloridlsg. in 5%ig. HC1 
dargestellt. Die Zus. des Nd. war gewóhnlich unabhangig yon den relatiyen Mengen 
der angewandten Komponenten. Die Doppelsalze u. ihre FF. bzw. Zers.-Punkte sind 
in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Bei den Verbb. mit ZnCU, CdCl2, SnCl4,
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PbCl.i u. PtCl4 tritt 1 Mol. Metallchlorid mit 2 Moll. Diazoniumchlorid zusammen; Aus- 
nahme: o-CH3C6H4N;Cl• GdCI2. — Bei den Verbb. mit T1C13> BiCl3, AuCl3 u. FcCl3 tritt
1 Mol. Metallchlorid mit 1 Mol Diazoniumchlorid zusammen; Ausnahmen: (o-N02- 
C6H4N2C1)2-T1C13; (p -C H ^ H ^ C ^ -B iC l,;  (m-N02-CeH4N2Cl)2BiCl3; (p-N02-C6H4- 
N2Cl)2BiCl3. AuBerdem liegen in dieser Gruppe bei den mit *) bezeichneten Doppel- 
salzen G e m i s e h e  yon Diazoniumchlorid •Metallchlorid mit (Diazoniumchlorid).,' 
Metallchlorid vor. (In der Tabelle: Expl. =  Explosion).

Diazoniumchlorid ZnCla CdCls T1C18 Sn Cl,

C„H5N2C1. . . . 58°, Zers. 82°, Zers. unt. 69—73°, 78°, Zers.
Expl. Zers.*)

o-CH3CaH4N,Cl . 56°, Zers. 75°, Zers. unt. 
Expl.

55°, Zers. 70°, Zers.

m-CH3C4H4NsCl . 88°, Zers. 65°, Zers. unt. 75°, Zers. 80°, Zers.
Expl.

7j-CH3C6H4N,C1 . 110°, Zers. — 90—91°, Zers. 115°, Zers.
p-OHC,H4N ,C l. . 149°, Zers 176°, Expl. — 163°, Zers.
o-CH30-C bH4NsC1 150° 160°, Zers. 

161°, Expl.
98° 160°, Zers.

o-C1-C8H4NsC1 . . 152,5°, Zers. 125°, Zers. 168°, Zers.
m-Cl-CaH4N,Cl . 111°, Zers. Zers. unterh. 103°, Zers. bis 160° kciue

150° Zers.
p-Cl-C6H4N,Cl. . 117°, Zers. 147°,Zers. (Expl.) — 175—6°
p-Br'C9H4-NjCl . 108°, Zers. allmiihl. Zers. 107°, Zers. 162°, Zers.

bei Erhitzen
p -J-c6h 4-n , c i . . 109°, Zers. allmiihl. Zers. 104-5°, Zers. 141°, Zers.

bej Erhitzen
o-NO,-C9H4‘NjC1 . 135°, Zers. 181°, Expl. 101°, Zers. 175°, Zers.
w-NO,.CijH4.N sC1 127°, Zers. — 114-5°, Zers. 155°, Expl.
P-NOs.C6H4-N,C1. 88°, Zers. 115—120°, Zers. 90-3°, Zers. 119—20°, Zers.

Diazoniumchlorid PbCl4 BiCl3 AuClj PtCl4 FeClj

c«h 5n 9ci . . . . bei Erhitzen 
Zers.

92°, Zers. 32°, Zers. 75°, Zers. 53°, Zers.

o-CHaCeH4N,Cl . ohne Angabe 70-2°, Zers. 78°, Expl. 72°, Zers. ohne An
gabe 

67°, Zers.m-CHsC,H4NaCl . ohne Angabe 75—113°,
Zers.*)

75°, Expl. 82°, Zers.

p-CH3C,H4N,Cl . ohne Angabe 104—06°,
Zers.

108°, Zers. 110°, Zers. 83°, Zers.

j)-OHC6H4N2C l. . 158-60°,
Zers.

140°, Zers. 137°, Zers. 164°, Zers. —

o-CHaO-C6H4N,Cl 138°, Zers. 155°, Zers. 103° 168°, Zers. —
o-Cl*C6H4NaCl . . bei Erhitzen 

Zers.
168°, Zers.*) 149°, Zers. 170-3°, Zers. 118-20°,

Zers.
m-Cl • CeH4NsCl . ohne Angabe 116°, Zers.*) 98°, Zers. 112°, Expl. 110-20", 

Zers.
jj-C1-C6H4N,C1 . . ohne Angabe 143°, Zers.*) 120°, Zers. 149-50°,

Expl.
63-65°

p-Br.C,H4-N,Cl . ohne Angabe 40°, Zers.*) 117°, Zers. 148°, Zers. ohne An
gabe 

97°, Zers.p-J-CeH4-N,C l. . ohne Angabe 116°, Zers.*) 114°, Zers. 128°, Zers.
o-NOs-C6H4-NsC1 . ohne Angabe 165°, Zers.*) 126°, Zers. 182°, Zers. 

153°, Expl.
fi.

m-NOs • C6H4-N,C1 153°, Expl. 131° 133°, Zers. 90°, Zers. 
bei 97-99°

P-N08.C,H4.N5C1. ohne Angabe 110°, Zers. 102-3°, Zers. 124-5°, Zers. 92-3°, Zers.
(Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal Sser. A. Shurnal 
obscht8chei Chimii] 6 (68). 144—60. 1936. Moskau, Staatliche Univ., Metallorgan. Abt. 
des ZELINSKY-Labor.) Ma u k a c h .
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Zen’ichi Horii und Tsuneo Kinouchi, Ober die Synthese der tthodanacylthio- 
hamstoffderivaU. (Vgl. C. 1935. 1.3413.) D o u g l a s s  u. Mitarbeiter (C. 1934. 1.3050. 
II. 2069. 2833) haben gezeigt, daB man aus Acylsenfólen u. Aminen in Acetonlsg. 
Acylthioharnstoffe darstellen kann. Vff. haben mittols dieser Rk. unter Verwendung 
von p-Rhodananilin u. p-Rhodan-o-toluidin cino Anzahl rhodanierter Acylthioharn
stoffe synthetisiert. — Sytnm. Acyl-[p-rhodanphenyl\-thiohamstoffe: Benzoyl-,
C16H n ON3S2, fast farblosc (auch die folgenden) Nadeln, F. 145°. o-, m- u. p-Chlor- 
benzoyl-, C15H10ON3ClS2, Tafeln bzw. Nadeln, FF. 156,5—157,5, 157 u. 182°. o-, m- 
u. p-Brombenzoyl-, CltH10ON3BrS„ Tafeln, Schuppen u. Nadeln, FF. 171,5—172, 
163—164 u. 194—195°. o-Jodbenwyl-, C15H10ON3JS2, Tafeln, F. 174—175''. o-, m- 
u. p-Nitrobenzoyl-, C15H,0O3N,,S2, Nadeln bzw. Tafeln, FF. 193—193,5, 169—169,5 u. 
170—170,5°. o-, m- u. p-Toluyl-, CJfiH 13ON3S2, Schuppen, Tafeln u. Nadeln, FF. 168 
bis 168,5, 142—142,5 u. 179—180°. Furoyl-, C13H ,0 2N3S2, Nadeln, F. 155—155,5°. — 
Symm. Acyl-[p-rhodan-o-tolyl]-thioharmtoffe: Benzoyl-, C,0H13ON3S2, Nadeln, F. 165°. 
o-, vi- u. p-Chlorbenzoyl-, C10H12ON3C1S2, Nadeln, FF. 143,5—144,5, 146—146,5 u. 
185°. o-, m- u. p-Brombenzoyl-, C16H1nOŃ3RrS2, Tafeln bzw. Nadeln, FF. 158,5 bis 
159,5, 150—151,5 u. 181°. o-Jodbenzoyl-, ClcH12ON3JS2, Nadeln, F. 167—168°. o-, 
m- u. p-Nitrobenzoyl-, C10H ,2O3N4S2, Nadeln bzw. Tafeln, FF. 167—168, 174 u. 201°.
o-, m- u. p-Toluyl-, C1,H ,6ON3S2, Saulen bzw. Nadeln, FF. 138,5—139,5, 130—131 u. 
156-—156,5°. Furoyl-, CI4Hi,()2N3S2, Nadeln, F. 122—123°. (J. pharmac. Soc. Japan 
50. 140—42. Okt. 1936. Tokushima, Teclm. Hochsch. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Lu.

F. D. Chattaway, J. G. N. Drewitt und G. D. Park es.. Die Einwirkung ion 
Diazmiumsalzen auf die TricMor-a.-nitro-f}-aceloxyparaffine. Die Trichloi-a-nitro- 
/f-acetoxyparaffine, R ’CCl2-CH(0Ac) CH2-N 02 (I) (R =  Cl oder CH3-CHC1), kuppeln 
in schwach saurem Medium leicht mit Diazoniumsalzen unter Bldg. stark gcfarbter, 
bestandiger Hydrazonc R-CCl2-CH(0Ac)-C(N02) : N-NHAr (II), die haufig in di- 
morphen Formen krystallisieren. Die Acylgruppe iibt hier eine stabilisierende Wrkg. 
aus, denn die analog aus den Triclilor-a-nitro-/3-oxyparaffinen entstehenden Hydrazonc 
R CC12-CH(0H)-C(N02) : N-NHAr (III) zerfallen leicht in R CC12-CH0 +  Ar-NH- 
N : C(NOz)-N : NAr (IV) u. sind nur sehr scliwierig frei von dem cntsprechenden 
Nitroformazyl (IV) zu erhalten. Die Einw. von Aminen auf II fiihrt zu Verbb. R-CC12- 
CH(NHR')'C(N02) : N-NHAr (V).

V e r s u c h o. y,y,y-Trichlor-tx-nitro-l)-acetoxypropaiuilphenylhydrazon, CnH10O4 • 
N3C13 (II; R =  Cl; Ar =  C„H,). Bildung. Beim Behandeln von I (R =  Cl) mit Bcnzol- 
diazouiumchlorid in wss.-alkoh. HC1 +  Na-Acetat. Blauschimmernde orangefarbene 
Prismen (aus Eg. oder A.). F. 137°. In analoger Weise wurden erhalten: p-Tolyl- 
hydrazon, CI2H120 4N3C13. Existiert in einer labilen (gelbe Nadeln aus A.) u. einer 
stabilen Form, blauschimmernde scharlachrote Prismen. Beide Formen schm. bei 
152°. m-Tolylhydrazon. Gelbe Nadeln (aus A.). F. 127°. o-Tolylhydrazon. Gelbliehe 
Prismen (aus A.), F. 109° u. orangerote Tafeln (stabile Form), F. 115°. p-Chlorphenyl- 
hydrazon, CnH„04N3Clj. Orangefarbene Nadeln (aus A.). F. 165°. 2,4-Dichlorphenyl- 
hydrazon, CnH80 4N3Cl5. Orangerote Tafeln (aus Eisessig). F. 155°. p-Nitrophenyl- 
hydrazon, CnH90 6N4Cl3. Gelbe Nadeln (aus Eisessig), F. 187°, u. orangefarbene Prismen 
(stabil), F. 189°. y,y,ó-Trichlor-a-niłro-p-acdoxypailanalp1icnylhydrazon, C13H140 4N3C13 
( II ; R =  CH3-CHC1; Ar =  CeH0). Gelbliehe Nadeln (aus A.). F. 152°. p-Tolylhydrazon, 
C14Hl0O4N3Cl3. Orangerote Prismen (aus A. +  Eisessig). F. 166°. p-Chlorphenyl- 
hydrazon, C13H130 4N3C14. Goldene Nadeln (aus A. +  Eisessig). F. 177°. p-Nilro- 
phmylhydrazon, C13H130 6N4C13. Gelbe Nadeln (aus A.), bzw. orangegelbe Tafeln, 
F. 187°. — Nitroformazyl (IV; Ar =  C6H5). Bildung. Bei Einw. von C0H5• N2C1 auf 
y,y,y-Trichlor-a-nitro-/?-oxypropan in schwach saurem Medium. Rote Nadeln (aus 
Alkohol). F. 161°. p,p'-Dichlornitroformazyl, C13H90 2N5C12. Bldg. analog. Purpur- 
rote Nadeln (aus Essigester). F. 188°. Dancben entstand in sehr geringer Menge Verb. 
C9H70 3N3C14 (III; R =  Cl; Ar =  C6H4C1), orangerote Nadeln (aus Alkohol). F. 160°. 
Bis-2,4-dich,lomilroformazyl, C16HT0 2N5C14. Purpurrote Nadeln (aus Eisessig). F. 189°.
—y,y,y~Trkhlor-a-nitro-p-p-toluidinoproparuil-p-nilrophcnyUiydrazon, C16H140 4N6C13 (V; 
R =  CI; R =  CeH4-CH3; Ar =  C6H4-N 02). Bildung. Aus der cntsprechenden Verb. II 
beim Kochen mit p-Toluidin in Alkohol. Blauschimmernde, purpurrote Krystalle 
(aus Eisessig). F. 189° (Zersetzung). Entsprechendes Phenylhydrazon, C10H16O2N4Cl3. 
Rote Nadebi (aus Alkohol). F. 164° (Zersetzung). o-Tolylhydrazon, C1:H170 2N4C13. 
Orangegelbe Nadeln (aus Eisessig). F. 127°. p-Chlorphenylhydrazon, C10H14O2N4Cl4. 
Rote Prismen (aus Eisessig). F. 164°. y,y,ó-Tńchlor-a-7iitro-fl-p-Muidinoj:enlanal-
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phenylhydrazon, Ci8Hl90 2N4Cl3. Schwach orangefarbene Nadeln (aus Alkohol). 
F. 178° (Zersetzung). y,y,y-l\ichlor-a.-nitro-p-mełhylaminopropamlphenylhydrazon, 
Cx„Hu0 2N4C13. Bildung. Aus der entsprechenden Verb. II u. CH3■ NH2 in absol. A. 
bei 3-tagigem Aufbewahren u. nachfolgendem kurzem Erhitzen auf dem W.-Bad. 
Blafiorangefarbene Prismen (aus Alkohol). P. 104°. CI0HuO2N4C13 -f HCl. Gelbe 
Prismen (aus wss.-alkoh. HCl). P. 189° (Zersetzung). (J. chem. Soc. [London] 1936. 
1693—94. Nov. Oxford, The Dyson Perrins Labor.) H. Ma y e r .

P. Pfeiffer und H. Bottcher, Ober Chlorosdurebetaine (Ergdnzung). Fiir das schon 
friiher (PFEIFFER u. SCHNEIDER, C. 1935. I. 1047) angegebcne p-Betain (III) wird 
eine neue Darst.-Mcth. u. ein wichtiges Zwischenprod. (II) beschrieben. Durch Hydro- 
Iyse mit NH3 wird aus dem Chlorosalz (IV) reine Anisilstibinsaurc (V) gewonnen.
1 C1(H,C),n /  ^>NHSC1 II C1(H3C)3n /  \ N 2(SbCl4) III (ITsC)3n /  \ s b c l 5

IV [h sC o /  ^>SbCl5] II-py V H3C - 0 - /  \ s b 0 3H2
Cliloroslibiat (II): 1 g (I) in 50 ccm HCl (d — 1,125) mit 2 g NaN02 in 7 ccm W. bei
— 5° diazotieren; in der Kalte unter Riihren 4 g  Antimonoxyd in 50 g rauchender 
HCl zuftigen. Mit A. absol. 9,6 g gelbe Nadeln. In konz. HĆ1 losen, mit A. wieder 
fallen. Bei 80° trockncn. Zcrs.-Punkt 139°. Betain (III): (II) mit 75ccm HCl (d =  1,075) 
auf W.-Bad zur Trockne dampfen. Unter Sckiiumen braunes, oliges Prod. Im Soxhlet 
mit Aceton ausziehen; Acetonlsg. stark eindampfen, mit Tierkohle kochen. Piltrat 
mit konz. HCl liefert (III) ais gelbbraunen Nd. ReinigungsprozeB mehrmals wiederholen. 
Das reinc (III) iiber Natronkalk trockncn. Kleine farblosc Iiosctten. Igielit losl. in kaltem 
Aceton, beim Erhitzen Zers., ohne zu schmelzen. Lsg. in Aceton -}- vcrd. HCl; mit 
H2S hellgelber Nd. Maximale Ausbeute an Rohprod. 10%. Bei zu hoher Konz. ent- 
stcht eine, in reinem Aceton uniósł. Verb., CgHnONCl3Sb, die aus Aceton -f verd. HCl 
umkryst. werden kann u. mit H2S sofort orangefarbenes Sb-Sulfid ergibt. Chlorosalz (IV)
2 g rohe Stibinsaure (vgl. H. Sc h m id t , C. 1921.1 .134) mit Methylallcohol +  rauchender
HĆ1 5: 1 verreiben. Das braune Piltrat liefert bei Kiihlung mit Py +  rauchender HCl 
(1:1)  (IV) in krystalliner Form. Umkryst. aus Methylalkohol +  rauchender HCl. 
Anisilstibinsaurc (V). 2 g (IV) in der Killte mit 40 ccm 2-n. NIL, schutteln. Lsg.
filtrieren, mit HCl schwach ansauern. (V) falit in weiflen Flocken aus. An Luft trocknen, 
mit W. verreiben. (V) in Aceton +  rauchender HCl gelost gibt mit H 2S eine rein 
gelbe Fallung. (Ber. dtsch. chem. Ges. 70. 74—75. 6/1. 1937. Bonn, Univ., Chem. 
Inst.) T h il o .

Sudhircbandra Niyogy, Organomeialloidrerbindungcn. I. Vf. hatte die Absicht, 
das Sb-Analogc des Prap. „Albert 102“ (Phenylhydrazon oder Semicarbazon des
з,3'-Dioxy-4,4'-diacetylarsenobenzols) zu synthetisieren. Dies gelang jedoch nicht, 
da die Stibinoverbb. mit 3-wertigem Sb sehr unbestandig sind. Das Endprod. dieser 
Unters. ist daher die entsprechende Stibinsaure. — 4-Acelaminoacetopheiion. Das 
von K u n c k e ll (Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 2642) bcschriebene Verf. wurde 
wie folgt yerandert: In Gemiscli von 10 g Acetanilid, 30 g A1C13 u. 25 ccm CS, inner- 
halb 30 Min. 15 ccm CH3-C0C1 cingeruhrt, 1 Stde. gekocht, CS2 abdest., mit eiskalter, 
verd. HCl zersetzt. Aus W. (Kohle) liellbraune Krystallc, F. 166—167°. — 4-Amino- 
acetophenon. Aus yorigem wic 1. c. Aus W. gelbe Plattcn, F. 104—105°. — Acetophenon-
4-stibinsaure^ Natrium, C8H80 4SbNa. 10 g des vorigen in verd. HCl bei 0° diazotiert, 
Lsg. von 7 g SbCl3 in HCl zugegeben, Nd. mit HCl, dann W. gewaschen, fcucht in W. 
suspendiert, bei 10° mit NaOH schwach alkalisiert, nach beendeter N-Entw. mit 
H2SO.j annahenid ncutralisiert u. mit C02 gefiattigt. Filtrat mit verd. H ,S04 gefallt 
(Eisschrank), Nd. in W. +  verd. NaOH gelost, im H2S04-Vakuum verd"ampft, mit 
CH3OH estrahiert, Filtrat mit A. gefallt. Hellrot., amorph, Zers. 220—240°. — 2-Niiro- 
acclophenon-4-stibinsaure, C8H80 6NSb. 5,5 g des vorigen in 40 ccm wasserfreier H-C02H 
gelost, bei 0° sehr langsam in 25 ccm konz. H ,S04 cingeruhrt, Gemisch von 1,5 ccm 
HNOa (D. 1,4) u. 10 ccm konz. H ,S04 bei 0—5° zugegeben, spater in Eis gegossen, 
gelatinóses Prod. abzentrifugiert, saurefrei gewaschen u. aus A. +  A. umgefallt. Hcll- 
braun. Die Stcllung des NO, ^nrde durch IJmwandlung iiber 2-Nitro-4-jodacetophenon
и. 2-Nitro-4-jodbenzocsaure in m-Nitrojodbenzol bewiesen. — Semicarbazon des Na- 
Salzes, C9H10OeN4SbNa. Vorige in yerd. NaOH mit Semicarbazid erwarmt, Filtrat 
mit Essigsaure gefallt, Nd. mit verd. HCl gewaschen u. in das Na-Salz umgewandelt, 
dieses aus W. +  A. umgefallt. Hellrot, amorph. — Semicarbazon des 2-aminoaceto-



2152 D s. P r a fa b a t iy e  o rg a n isch e  C h e m ie . Na t u r s t o f f e . 1937. I .

phenon-4-stilinaauren Natriums, C9H120 4N4SbNa. Voriges in W. mit amalgamiertem 
Al reduziert, Filtrat +  Sodaauszug des Nd. mit C02 gesatt., Filtrat mit Essigsaurc 
gef&llt, gelatinósen Nd. in das Na-Salz umgewandelt, aus W. +  A. umgefalit. Hell- 
rot, amorph. — 2-Aminoacetophenon-4-stibinsaures Natrium, C8H90 4NSbNa. Voriges 
mit 25°/0ig. HC1 erhitzt (erhebliche Zers.), Filtrat im Kaltegemisch mit HC1 (D. 1,2) 
versetzt, Nd. (Hydrochlorid) in wcnig eiskaltemW. gelóst, mitNa-Acetat gesatt., Nd. 
(Saure) mit W. gewaschen u. in das Na-Salz umgewandelt. — Semicarbazon des 2-oxy- 
acetophenon-4-stibinsariren Natriums, C9Hu 0 6N3SbNa. Vorige Saure in verd. HCI 
bei 0° diazotiert, bei Raumtcmp. bis zur beendeten N-Entw. stehen gelassen, Nd. in 
verd. Soda gelóst, mit Semicarbazidlsg. auf 60—80° erwarmt, spater Filtrat mit HC1 
gefallt, Nd. in das Na-Salz umgewandelt. Die physiol. Prufung fiel unbefriedigend 
aus. (Proc. Indian Aead. Sci. Seet. A 4 . 303—08. Sept. 1936.) LlNDENBAUM.

Sudhirchandra Niyogy, Organometalloulverbindungen. II. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Die folgenden Verbb. wurden syntlietisiert, um festzustelien, ob die Gruppe CH2-0H  
im Mol. einer Phenylstibinsaure eine bes. physiol. Wrkg. ausiibt. — Benzylalkohol- 
d-stibinmure, C.H90 4Sb. 4-Aminobenzylalkohol in HC1 (D. 1,12) bei 0° diazotiert, 
Lsg. von Sb20 3 in konz. HCI eingeriihrt, Nd. mit HC1 u. W. gewaschen, in W. sus- 
pendiert, bei 5—10° mit NaOH alkalisiert, nach beendeter N-Entw. mit H2S04 an- 
nahemd ncutralisiert. mit C02 gesatt., Filtrat mit Fssigsaure gefallt, zentrifugiert, 
dialysiert u. aus Soda -f; Essigsaurc umgefalit. Durcli Lósen in verd. NaOH, Ein- 
engen u. Fallen mit A.-A. das Na-Salz, C7H80 4SbNa, hellrot, amorph, Zers. gegen 
220°. — Bcnzylalkohol-3-stibinsaurc. Analog aus 3-Aminobenzylalkohol. Na-Salz, 
C;H80 4SbNa, durch Lóscn in verd. NaOH, Verdampfen im Vakuum, Extrahieren 
mit CH3OH oder Aceton u. Fallen mit A.; hellrot, amorph. — Benzylalkohol-2-stibin- 
saure, C7H90 4Sb. — S-Amino-2-acetaminobcnzylalkoJiol, C9H120 2N2. 5-Nitro-2-acet- 
aminobenzylalkohol (Cohn u. SPltlNGEB, Mh. Chem. 24 [1903]. 96) in Gemisch von 
Fe u. verd. Essigsaurc eingeriihrt, schlieClich auf W.-Bad envarmt, Sodalsg. zugegeben, 
Schlamm abgesaugt u. wicderholt mit heiGem W. extrahiert. Aus A.-Bzl. Platten, 
F. 172—173°. — 2-Acetaminobenzylalkohol-5-stibinsaures Natrium, C9Hu0 6NSbNa. 
Yorigen in HCI (D. 1,12) bei 0° diazotiert, alkal. Na-Antimonitlsg. eingeruhrt, nach 
beendeter N-Entw. mit H2S04 annahemd neutralisiert, mit C02 gesatt., Filtrat im 
H2S 04-Vakuum eingeengt u. ausgesalzen, aus absol. CH3OH +  A. umgefalit. Hell
rot, amorph, Zers. 240°. — 3-Nitrobenzylalkohol-4-stibinsaures Natrium, C7H ,06NSbNa.
3-Nitro-4-aminobcnzy]alkohol (Foukneau u. d e  LESTRANGE, C. 1933. II. 1022) in 
alkoh. HCI mit Amylnitrit bei 0° diazotiert, mit A. gefallt, Nd. in SbCl3-Lsg. eingeruhrt, 
ueuen Nd. nach Trocknen auf Ton in Pyridin eingeriihrt, auf 60° erwarmt, nach be
endeter N-Entw. filtriert, mit W. gefallt, mit HCI u. W. gewaschen, in das Na-Salz 
umgewandelt, aus W. +  A. umgefiillt. — 3-Aminobenzylalkohol-4-stibinsaures Natrium, 
C7H90 4NSbNa. Voriges in n. NaOH gelost, bei 0—5° FeS04-Lsg. eingeruhrt, mit mehr 
NaOH alkalisiert, Nd. zentrifugiert, mit 2°/0ig. NaOH extrahiert, Filtrate im Vakuum 
eingeengt, mit A. gefallt, aus Aceton +  A. umgefalit. GelblichweiB, amorph, Zers. 
230°. Mit verd. Essigsaure die freie Saure, losl. in verd. HCI. — Acetylderiv., c 9Huo 6 
l\SbNa. Frcic Saure mit Acetanhydrid kurz erwarmt, Nd. m Soda gelóst, im Vakuum
1-ingcengt u. ausgesalzen, aus CH30H  +  A. umgefalit. Hellrot, amorph. (Proc. Indian
Aead. Sci. Sect. A 4. 309—13. Sept. 1936. Calcutta, Univ.) LlNDENBAUM.

Sudhirchandra Niyogy, Organomctalloidverbindungm. I. u. II. Ident. mit 
Yorst. Arbeiten. (Chem. Age 35. 499—500. 525—26. 19/12. 1936.) L in d e n b a u m .

I. Keimatsu und E. Yamaguchi, Ubcr einige Diphenyldtherderimte. Nach den 
Unterss. von K o n d o  u . K e i m a t s u  (C. 1 9 3 5 . II. 2674) iibor das Cepharanthin ist die 
Art der Bindung der beiden atherartigen O-Atome in der Isochinolinhalfte noeh un- 
bekannt, aber ein Diphenylendiosydsystem liegt nicht vor. Vff. haben zu ermitteln 
versucht, ob sich ein 7-gliedriger Dij)henyldiiitherring bilden kann. Dies hat sieh ais 
nicht móglich erwieaen. Im Laufc dieser Unters. wurden einige neue Diphenylather- 
deriw. dargestellt. ■— 2,3'-Diniethoxydiplienyldlher, C]4Hi40 ;). Aus Guajacolkalium u. 
m-Bromanisol nach dem ULLMANNschen Verf. Ivp.3 157—160°, weifie Prismen, F. 54°.
— 2,3'-Dioxydiphc7ii/lather, C12H10O3. Aus Yorigem mit HBr-Eisessig. Kp.4 177—183°, 
weiBe, wachsartige Krystalle, F. 70°. Lieferte mit HBr u. rotem P im Rohr bei 180° 
nur phcnol. Harze. — Aus 2,2'-Dioxydiphenylather -wurde unter denselben Bedingungen 
leicht Diphenylendiozyd, F. 119°, erhalten; dieses vgl. T o m it a  (C. 1932. II. 1304). —
2-MeGioxy-3'-nitrodiphcnyldther, C13Hn0 4N. Aus Guajacolkalium u. m-Bromnitro- 
benzol. Kp.4 185—197°, weiCe Prismen, F. 70°. — 2-Methoxy-3'-aminodiphenyldther,
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C13H130 2N. Aus yorigem mit Sn u. HCl. Kp.4 180—185°, gelbes Ol, welches sieli 
sofort farbt. — 2-Methozy-3'-brcmuliphenyldlhcr, CJ3Hu0 2Br. Aus yorigem durch 
Diazork: Kp.3 128—135°, Platten, F. 27,5°. — 2-Oxy-3'-bromdiphenylather, C12H90 2Br. 
Mit HBr-Eisessig. Nach Vakuumdest. Krystallchen, F. 58°. Durch Erhitzen des 
K-Salzes mit Cu u. Cu-Acetat auf 190—200° mirdc nur wenig harzige, Br-haltige 
neutrale Substanz erhalten. — 2-Melhoxy-2'-nilrodiphenylather, C13H110 1N. Aus
Guajacolkalium u. o-Chlornitrobcnzol. F. (korr.) 64°. — 2-Methoxy-2'-bromdiphenyh 
dlher, C13Hu0 2Br, gelbes 01, Kp.„ 125— 140°. — 2-Oxy-2'-bromdiphenylather, CfcH, 
0 2Br, farbloses 01, Kp.4 140°. Aus dem K-Salz wurde wie oben loicht Diphenylen- 
dioxyd erhalten. (J. pharmac. Soc. Japan 56- 152—55. Okt. 1936. Tokyo, Sanraku- 
hospital. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) LINDENBAUM.

Mario Covello, Unlersuchungen iiber Phenochinone. 2,6-Diphthalyldiamino- 
chinon (I) reagiert nicht mit Phenol unter Bldg. eines Phenocliinons; mit Hydrochinon 

q ontsteht Chinhydron u. Diphłkalylaminohydro-
ii a chinon (II), k e i n Chinhydron aus I u. Hydro-

C.H»<qq>N—n '  |i— N<qq>0iH» chinon. Die Umsetzung mit Hydrochinon findct
|i J  n i c h t  statt in A., offenbar wegen der geringen

i, L6slichkeit von I, wohl aber in Aceton. Ais besten
1 O Ausdruck fiir die Konst. der Phenochinone u. Chin-

liydrone betrachtet Vff. auf Grund dieses Befundes die Formulierung yon PoSNEE. —
2,G-Diphthalyldiaminohydrochinon (II), C22H12N20„, aus Eisessig hellgelbc Krystalle vom 
F. 302°. — Beim Kochen von I mit Eisessig ontsteht eine Substanz vom F. 300°, dereń 
Natur noch nicht aufgeklart ist. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5 .1. 337—45. 1936. 
Ncapel, Univ.) Oh l e .

K. v. Auwers und H. Ludewig, Vber cinige Ketonderivatc des Acetylbenzoyls. 
Die Unters. ergibt, daB man es ais sicher bezeichnen darf, daB beliebige Ketonreagenzien 
stets zunachst in der aliphat. Molekulhalfte des AcetylbenzoyU angreifen. Dies wird 
auch fur die homologen aliphat.-aromat. a-Diketone gelten, soweit nicht etwa durch 
bes. starkę Verzweigung der aliphat. Kette Ausnahmen yon dieser Begel bedingt 
werden. — Die durch Substitution im Acetyl- bzw. Benzoylrest hervorgehenden Deriyy. 
werden ais A- bzw. B-Yerbb. bezeiclinet.

V e r s u c h e. Das A-Oxim des Acetylbenzoyls laBt sieh leicht aus Athylphcnyl- 
keton, Isoamylnitrit u. HCl gewinnen; F. 114° oder 115°. — Die Darst. des B-Oxims 
erfolgt am besten nach PHILIPP (C. 1937. I. 337), dooh bleibt der F. oft etwas unter 
160° liegen (statt 165 oder 166—167° fiir die reinc Substanz), yielleioht infolge Ggw. 
von Raumisomeren. — Beide Oxime geben in alkal. Lsg. mit NH2OH im OberschuB 
das Dioxim, F. etwa 235° bei maflig raschem Erhitzen, leicht etwas boher. — A-Phenyl- 
hydrazon; aus dem Diketon in alkoh. Lsg. mit aquimol. Mengen Phenylhydrazin in A.; 
aus Bzl., F. 144—145°. Wurde von K o lb  (Liebigs Ann. Chem. 291 [1896]. 287) irr- 
tiimlieh fur das B-Deriv. gehalten. — Das A-Deriv. ontsteht auch aus Mcthylbenzoyl- 
cssigester (von A. Muller) mit KOH u. Zugabe von Na-Acetat u. einer Diazolsg. aus 
Anilin entspreehend der Gleichung:
C8H3-C0-CH(CH3)-C02H +  C6Ht -N2-Cl =  C6H5COC(=N • NH • CaH5)CH3 +  CO„-|-HCl 
u. aus Oxyinethylenathylphcnylketon (vgl. R oy u. S e n , C. 1933. II. 2818) in A. mit 
einer Diazolsg. aus Anilin. Das A-Phenylhydrazon bildet Nadeln, schwach gelblieh, 
das Prap. aus Methylbenzoylessigester ist lachsfarben; bleibt in Pyridin +  CH3COCl 
u. mit sd. Essigsaureanhydrid (Y2 Stde.) unverandert. — A-p-NilrophenyUiydrazon, 
C16H]:j0 3N3, aus dem Diketon in A. -f  salzsaurem p-Nitrophenylhydrazin in W. oder 
aus Oxymcthylenathylphenylketon mit einer Diazolsg. aus p-Nitroanilin; strohgelbe 
Nadeln, aus A. oder Eisessig, F. 217—219° oder 221° je nach Art des Erhitzens. Das 
zugehórige Osazon hat F. 264° (nicht 256—257°, wio A u w e r s ,  C. 1917. II. 744 angibt).
— A-2,4-Dinitrophcnylhydrazon, C15H 120 5N4, aus dem Diketon +  Dinitrophenyl- 
hydrazin in Eisessig +  A. auf dem W.-Bade; rubinrote, stark glasglanzende Krystalle, 
bei langsamer Krystallisation aus Eisessig oder Essigester, bei raschem Abkiihlcn 
orangerote oder orangegelbe Krystalle, F. lS?®: daneben entsteht ein gelbes Prod., 
yon dem nicht konstant sclnn. Prapp. gewonnen wurden, das eine bes. Modifikation 
des Monoderiy. zu sein scheint. Aus den Mutterlaugen wurden geringe Mengen eines 
Osazons, C21H10OgN8, erhalten; orangegelb, F. 257°. — B-Phenylhydrazon, C15H14ON2, 
aus Oxymethylenbenzylmethylketon in A. +  Na-Acetat in W. +  einer Diazolsg. 
aus Anilin, NaN03 u. konz. HCl; Blattchen, aus CH3OH, F. 124— 125°; farben sieh 
im Sonnenlieht intensiy gelb. — Oxymelhylenbenzylmethylkelon, ^10^10^2 — ^6^5*
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C(: CH■ OH)• CO■ CH:I) aus Benzylmethylkelon u. Ameisensaureesłei• mit Na in absol. A.; 
das ólige Rohprod. dest. nicht- unzers. im Hoohvakuum (70—76°/l mm); Krystalle, 
ausgeschieden aus dem Rohprod.; aus warmem CH3OH, F. 73—74°; lósl. in Laugen u. 
Alkalicarbonaten; gibt in verd. A. mit FeCl3 rote Farbung; rieeht nach Nelken, bcs. 
beim Erwarmen. — B-Phcnylhydrazon-A-oxim, aus A-Oxim; cs entsteht aus aquimol. 
Mengen von Isonitrosoiithylphenylketon u. Plienylhydrazin in A.; Nadeln aus A., 
F. 207°; Blattchen aus Bzl.; Tafelchen aus Schwerbenzin; seiue Lsg. in konz. H2S04 
ist orangegelb; gibt mit Essigsaureanhydrid das O-Acetat, CI7H170 2N3, Prismen u. 
Nadeln, aus CH30H, F. 136°; ident. mit der Verb. von G a l l o t t i  (C. i9 3 1 . I. 1452) 
Tom F. 137°. — Dasselbc Prod. entsteht aus B-Plicnylhydrazon mit NH2-OH—HC1 
u. KOH in wss.-alkoh. Lsg. u. ebenso ohne Zusatz von Alkali in alkoh.-wss. Lsg. beim 
Erhitzen. -— Ais anormales Rk.-Prod. erhielt man das B-Phenylhydrazon-A-oxivi 
in geringer Jlonge aus dem A-Phenylhydrazon (144— 145°) in sd. A. mitNH2-OH—HC1; 
daneben entsteht reichlieh das Acetylbenzoyldioxim, F. 230°. Seine Bldg. beweist, daB 
bei der Rk. in einem Teil der Moll. der Rest. des Phenylhydrazins verdrangt wird, der 
dann an eine andere Stelle wandern kann. — Das A-Plienylhydrazon-B-oxim entsteht 
leicht aus A-Phenylhydrazon u. NH2-OH; neben dcm Hydrazonoxim vom F. 207° 
u. dem Dioxim wurde nur noeh eine Vcrb. CaH10O2N;., Krystalle, aus CH3OH, F. 230°, 
uniósł. in wss. Laugen, gefunden, dio irgendein Umwandlungsprod. des Dioxims dar- 
Ktcllt. — Dic Angaben iiber ein A-Phenylhydrazon-B-oxim vom F.'154° ( K o lb ,  1. o.) 
u. von T a y l o r  (C. 1931 . II. 3204) iiber ein Hydrazonoxim vom F. 146—147° konnten 
nicht bestatigt werden. Darst. u. Eigg. des isomeren Hydrazonoxims sind daher vor- 
liiufig zweifelhaft. — Das von DlELS u. V0M D o r p  (Ber. dtsch. chem. Ges. 36  [1903]. 
3183) zuerst dargcstellte Monoscmicarbazon des Acetylbenzoyls, das von diesen ais 
B-Deriv. aufgcfaBt wurde, wird durch Darst. gemischtcr Ketondcriw. ais das nor- 
malerweise zu erwartende A-Deriv. erkannt.. Die Alkaliloslichkeit des Monosemicarb- 
azons beruht nicht auf der von DlELS angenommenen Oxyvinyl-, sondern auf dom 
negativen Charakter der Imidogruppe. — A-Monosemicarbazon, Bldg. nach DlELS 
u. V0M DOKP; F . 208—209° (statt 211°). — Das Disemicarbazon scheidet sich sofort 
aus, wenn man das Diketon in wss.-alkoh. Lsg. mit der 2—3-fach mol. Menge salz- 
saurem Semicarbazid u. Na-Acetat kocht; beginnt bei miiBig raschem Erhitzen bei 
ca. 236° e tw as zu schrum pfen , bei 239° o der 240° (scharf) Z ers .; e rh itz t  man raseher, 
Zers. bei 241 oder 242°; Nadeln, aus W. oder Essigsiiure; leicht lósl. in Eisessig, u. 
NaOlI—CH3OH, fallt bei Verdiinnung mit W. wieder aus; gibt in NaOH—CH3OH 
mit FEHLINGScher Lsg. je  nach Konz. einen braunen Nd. oder eine braune Triibung. 
Das Disemicarbazon entsteht aucli in Fallen, in denen die Bldg. eines Scmicarbamido- 
Somicarbazons zu erwarten ware (vgl. nachst. Ref.). — A-Semicarhazon-B-oxim, 
Ci„H120 2N„ aus A-Semicarbazon mit wenig A. +  20%ig. "’ss- KOH +  NH,-OH—HC1 
bei ca. 50°; Nadeln, aus heifiem W ., F. zwischen 202 u. 205° (Zers.), je  nach Art des 
Erhitzens; lósl. farblos in Laugen u. konz. H2SO.[; leicht lósl. in Eisessig. Entsteht 
auch aus dem B-Oxim mit Semicarbazid. — ft-Semicarbazon-A-oxim, C10H12O2N4, 
aus A-Oxim in wss.-alkoh. I>sg. mit salzsaurem Semicarbazid u. Na-Acetat bei 40—50°; 
in hoiBem W. schwerer lósl. ais das Isomere vom F. 203°; Krystalle, aus sd. Essig
ester, farben sich crst unmittelbar vor ihrem Zers.-Punkt 217—218° rot. — A-Semi- 
carbazon-B-phcnylhydrazon, CieHI7ON5; aus A-Semicarbazon in A. mit Phenylhydrazin 
oder aus dem B-Phenylhydrazon mit Semicarbazid neben Disemicarbazon; Prismen, 
aus CH3OH oder Schwerbenzin, F. 194—196° (Zers.). — B-Semicarbazon-A-phenyl- 
hydrazon, C16H17ON5, aus dem A-Phenylhydrazon -f  essigsaurem Semicarbazid bei 
50° (1 Tag) u. dann bei 90—100° (1 Tag); Krystalle, aus CH3OH, farben sich bei ca. 225“ 
rótlioh, Zers. bei 228—229°; uniósł, in NaOH. Dio Lsg. in konz. H2SO, ist orangegelb. 
(Liebigs Ann. Chem. 526- 130—43. 27/11. 1936. Marburg, Univ.) B u s c h .

K. v. Auwers, H. Ludewig und A. Muller, Zur Kenntnis der 1,2-Kelole. In 
Ubereinstimmung mit der in vorst. Mitt. fiir die Deriw. des Acetylbenzoyls benutzten 
Nomenklatur wird das Metliylbmzoylcarbinol, CcH5-CO-CH(OH)-CH3 (I), B-Keiol, das 
Phenylacetylcarbinol, C6H5■ CH(OH) ■ CO• CH3 (II), A-Keiol genannt. — Zunachst wurde 
untersueht, ob die von FAWORSKY u. T e m n ik o w a  (C. 1935. I. 3130) u. friiheren 
Autoren ais A- u. B-Ketol angesehencn Prapp. tatsachlich die angenommene Konst. 
besessen haben, bzw. wieweit sie ais einheitlich angesehen werden durften. — Der 
spektrocliem. Befund des B-Ketols, das von samtlichen Forsehem auf dem Wege 
C6H6 -CO- CHBr ■ CH3 C6H6 ■ CO • CH(0 ■ COCH3) • CH3 -y  C0H5-CO-CH(OH)-CH3 er- 
halten wurde, u. des A-Ketols, das von F a w o r SKI (1. o.) sowohl aus Mandelsaurc-
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amid. u. MgBrCH3 ais auoli durch Anlagerung von W. an Phenylacetylenylcarbinol, 
C8H5-CH(OH)-C : CH, borcitet wurde, zeigte klar, daB diese Pr&pp. keine einhoitlieken 
Substanzen yon der angenommenen Struktur waren (Einzelheiten vgl. Original). Das 
aus dem Acetat gcwonnene angebliche B-Ketol bestand ganz iiberwiegend aus A-Ketol; 
bei dem VersoifungsprozeB hat also eine Umlagerung stattgefunden. Vollig rein laBt 
sich jedoch auch yermittels Trennung der isomeren Ketole mit Na-Bisulfit das A-Ketol 
so nicht erhalten, da sieh aueh das B-Ketol leicht mit Bisulfit yerbindet. DaB sich 
uberhaupt Gemisclie der Ketole auf diesem Wege wonigstens bis zu einem gewissen 
Grade scheiden lassen u. sogar ein Prod. abgesondert werden konntc, daB nach Analyse 
u. opt. Eigg. ais reines B-Ketol bctraclitet werden durfte, hangt yielleiclit mit den 
Ldsliehkeitsyerhaltnissen der beiden Na-Bisulfityerbb. 11. ungleicher Bestandigkeifc gegen 
hydrolyt. Einfll. zusammen. — Frei von Isomeren erhiilt man das A-Ketol durch 
Grignardierung von Mandelsćiureamid, doch entstehen dabei andere Nebenprodd., so 
daB man nach mehrfacher Fraktionierung des Rk.-Gemisches nur yerhaltnismaBig 
geringe Mengen des Ketols gewinnt. — Mehr zu empfehlen scheint das Verf. von Dani- 
ło w  u. Vli N u  S - D a n  i  l  O W a (C. 1931 . I. 267) zu sein. Weitcr entsteht reines A-Ketol 
durch hydrolyt. Spaltung seines Semiearbazons (F. 194°) durch starkę HN03 (vgl. 
A u w e k s  u . Ma u s s , C. 1 9 2 8 .1. 2605), doch ist dies Verf. wenig ergiebig, da die Spaltung 
des Semiearbazons nicht glatt verlauft. — Das bisher noch nicht bekannte B-Ketol 
konntc aus Phenylglyoxal +  Mg-Halogen-CH3 nicht rein erhalten werden, dagegen 
in guter Ausbeute u. Reinhcit aus a.-Brompropiophenon mit ameisensaurem K. — 
Die spektrochem. Konstanten soleher Prapp. stimmen vorzuglicli fiir ein Keton mit 
einer Konjugation im Mol. u. bewcisen schon fiir sich allcin die Natur der neuen Verb. -— 
Die physikal. Konstanten der einzelnen Prapp. beider Ketole schwankten etwas (vgl. 
Tabelien I u. II im Original), da ihr Reinheitsgrad yerschied. war. Nach den Bestim- 
mungen an den reinsten Proben sd. das A-Ketol etwa 2° hóher ais das B-Ketol u. hat 
eine geringerc D. sowie niedrigere Brechungsexponenten. Diese letzte Konstiinte ist 
neben don EZ’-Werten bes. eharakterist. fiir die beiden Ketole u. kann dazu dienen, 
die Bcsehaffenheit eines Prap. einigennaBen zu erkennen; nue20 ist fiir A-Ketol etwa 
1,531, fiir B-Ketol etwa 1,541. — Beide Ketole sind gelblich gefiirbte Ole, die F eh lin g -  
sche Lsg. schon in der Kalte red.; ihre Lsgg. in konz. H„S04 sind anfangs braunlieh- 
yiolett; die Farbę geht bald in ein dunltles Braunrot iiber; die Farbung mit A-Ketol 
ist etwas schwacher. Ersetzt man in den beiden Ketolen durch Behandlung mit PCI, 
das OH durch Cl u. red. dann mit Zn-Staub u. Eisessig, so gelangt man vom A-Ketol 
zum Methylbenzylketon (Semicarbazon, F. 188—189°), vom B-Ketol dagegen zum Athyl- 
phenylketon (Semicarbazon, F. 175—176°). Diese Obergange bilden einen direkten 
Beweis fur die Struktur der Isomeren. — Aus der Gesamtheit der Verss. iiber Esterifi- 
zierung der Ketole erhielten Vff. den Eindruck, daB der Dbergang des A-Kotols in Ester 
des B-Deriv. bei der Acetylierung leiehter u. weitgehender erfolgt ais bei der Benzoy- 
lierung. Es wurde dies dem Unterschied in der Wrkg. von MgBrCH3 u. MgBiC„H, 
entsprechen. Der umgokehrtc Vorgang: Umwandlung des B-Ketols in A-Kctolester, 
scheint nicht zu erfolgen, doch muB das an reinen Priipp. von B-Ketol noeh naher 
gepruft werden. — Bei der Umselzung von reinen Prapp. der beiden Ketole mit Phenyl- 
isocyanat ist das Ergebnis anders wie das von FAWORSKY (1. c.) gefundene. Aquiinol. 
Mengen von B-Ketol u. Phenylisocyanat geben im Rohr fast reines Phenylurethan; 
Krystalle, aus Bzl., F. 144—145° u. keine Spur Diphenylharnstoff. — Die Umsetzung 
mit A-Ketol yerlauft dagegen weit langsamer u. fiihrt zu einem Gemisch yerschied. 
Substanzen; regelmafiige Bestandteile sind das Phenylurethan des B-Ketols u. Diphenyl- 
harnstoff. Seinc Bldg. deutet darauf hin, daB bei der Umsetzung eine Abspaltung 
yon W. erfolgt, das einen Teil des Isocyanats in don Harnstoff yerwandelt. Dement- 
sprechend sind die Ausbeuten an Urethan in diesem Falle wesentlich geringer.

V er  su  c h e .  A - K e t o l .  a. Br o mprop ioph enon, aus a.-Bromi>ropionylbromid 
(vgl. C. 1917. II. 744) mit 89% Ausbeute; ICp.17 136°. Gibt in sd. absol. A. mit 
K-Acetat mit nur 65—75% Ausbeute das Acetat, da sich daneben anseheinend a-Athoxy- 
propiophenon bildet; in Eg. werden 82% der Theorie Acetat erhalten; Kp-n, 142—146°; 
Verseifung des Acetats mit sd. W. +  BaC03 gibt bei kleinen Mengen (25 g) befrie- 
digende Ausbeuten (72% der Theorie) an reinem Ketol yom Kp.13 122—124°. — Dio 
Reinigung des A-Ketols mittels der Bisulfityerb. ist ziemlich yerlustreich. — A-Ketol 
entsteht auch aus v.-Brombenzylmethylketon durch Kochen mit K-Formiat u. CH3OH; 
KP-is 122—126°; enthalt etwas B-Isomcres. — In 2 Tabelien werden die physikal. 
Konstanten u. spektrochem. Daten von yerschied. Prapp. yon A-Ketol zusammen-
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gestcllt; angeffihrt ocień hier nur die von einem tiber das Semicarbazon gereinigten 
Praparat: Kp. 236—238°, Kp.14 124®, D.<4 (t =  21,0°) 1,1041, =  1,52601, n%e =
1,53079, n<„ =  1,54266, E m* =  +0,31, E mD =  +0,34, E (Mjj—Ma) =  +0,17, E £ a=  
+  0,21, E 2’n = +0,23, E (Ep—i7«) =  +18% ; aueh naeh i y 2-std. Sieden unter Riick- 
fluB waren seino Konstanten vollig unverandert. Es gibt in 10%ig. CH3OH-HCl eine 
Ve.rb. C2lIf,/J,t, die das Prod. einer gleichzcitigen Kondensation u. Methylierung dar-

C.H, CH-------- C(OCH,) CH-, stellt, entsprechend nebenst. Pormel; Prismen,
( t ( i aus Aceton, F. 214—215°. — D o r i v v.

C8HŁ-G (0C H 3) O—C(OGHj) CHa d e s  A - K e t o l s :  Oxim, aus einer wss.- 
alkoh. Lsg. von dem Kctol aus Acctat, NH,-OH-HC1 u. NaOH bei Siedetemp.; Nadeln, 
aus W. oder Bzl., F. 112,5°. Das Oxim gibt in A. mit PC15, naeh Zufiigen von Eis, 
Ausschiittcln mit Bisulfit, Zers. mit Soda u. Yerdunaten ein Ol vom Benzaldehyd- 
geruoli, das mit Permanganat in Benzoesdure iiberging; seine Spaltung erfolgte also 
naeh dem SehomaCeH5-CH{OH)-C(:NOH)CH3 -V CeH5-CHO +  CH3 • CN oder CH, • NC.
— Das Phcnylhydrazon ist noch unbekannt; beim Vcrs. seiner Darst. aus dem A-Ketol +  
Phenylhydrazin in verd. Essigsiiure entstcht das A-Phenylhydrazon des Acetylbenzoyls, 
F. 144—145° (vgl. yorst. Mitt.). — 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C15H,40 6N4> Bldg. aus 
A-Ketolprapp. yerschied. Herkunft; gelbe Prismen, aus A., F. 125,5—126,5°; daB sich 
der KOrper im Gegensatz zum unsubstituiertcn Phenylhydrazon yom Kctol u. nicht 
vom Acetylbcnzoyl ableitet, wurde durch Bldg. des O-Acetats, C„H160,N 4, beim Kochen 
mit Essigsiiurcanhydrid bewiesen; gelbo Krystalle, aus CH3OH +  W., F. 165—166°. 
Das von Hky (C. 1930- II. 908) aus seinem aus Mandelsiiureamid darges tell ten Ketol 
erhaltcno Dinitrophonylhydrazon, F. 170°, konnto nicht erhalten werden. — Semi- 
alrbazon, F. 194°; entstcht ausschlicBlich aus dem A-Ketol; sein Oxydationsprod. ist 
mit Sićherheit ais das A-Semicarbazon des Acetylbenzoyls erkannt (vgl. yorst. Mitt.). 
Zum Untersohied von dem bei 240° schm. Discmicarbazon des Acetylbenzoyls wird das 
Semicarbazon des A-Ketols durch W. aus einer Lsg. in 20%ig. KOH-CH3OH nicht 
gcfallt; aueh gibt diese Lsg. mit FEHLINGSchor Lsg. keine Farbiinderung. — Melhyl- 
ather, C10H,2O2, aus dom Rolikctol aus Acctat mit Ag20  +  CH3J in sd. A.; da das 
Ausgangsmaterial otwas B-Isomcres enthielt, war das Rk.-Prod. nicht ganz einheitlich, 
konnto aber mit Bisulfit gcrcinigt werden; Kp.15107—108°, D.(4(< =  19,3°) 1,0482, n(a =  
1,50403, )i(Hc =  1,60847, n<„ =  1,51902, E Ma =  +0,24, E Md =  +0,27, E (M*—M«) =  
-i- 0,15, E =  +0,15, E i ’i) =  +0,16, E (2*—2’a) =  +15% . — Semicarbazon des 
Melhylathers, CuH160 2N3, Nadeln, aus A., F. 157,5—158,5°. — Bcnzoylderiv. des 
A-Kelols, F. 52—63°; danoben bildot sich das isomere B-Deriv., F. 108—109°. -— 
Phcnylurethan des A-Ketols ist nicht bekannt; bei dem Vers. seiner Darst. entstand 
regelmiiBig das sich vom B-Ketol ableitendc Isomere. — Bei Grignardierung des A- 
Kotols (aus Aeetat, mit Bisulfit gereinigt) mit Mg-J-CH3 entstanden in Obereinstim- 
mung mit F a w o r s k y  (1. c.) dio beiden Glykole C6H5(CH3)C(0H)-CH(0H)CH3 u.

• CH(OH) -C(OH)(CH3)2; ein Teil des A-Ketols muBto also eino Atomyerschiebung 
bei der Umsetzung erlitten lmbon. — Prapp. von A-Ketol, dio aus dem Acetat ge- 
wonnon, aber naeh Moglichkeit vom B-Deriv. befreit waren, gaben mit MgBrG(jH5 
nur das n. Rk.-Prod., d. h. das symm. Dipliaiylpropylcnglykol, C6H5-CH(OH)-C{OH)- 
(CI13)C|,H4; aus Bzn., F. 98—99°; f&rbt H2S04 tiefyiolett. Das davon abweichendo 
lOrgobnis von A u w k r s  u. Ma u s s  (1. c.) muB auf mangelhafte Reinheit des damals 
benutzten Ketolprap. zurlickgofuhrt werden. — Bei Verwcndung yon Rohketol aus 
Acetat wurde dio a-Form des symm. Diphenylprojiylenglykols u. ais Nebenprod. das 
asy mm. Diphenylderiv. (C0H5)2C(OH) ■ CH(OH) ■ CH:, orhalten, dessen Lsg. in H ,S04 
farblos ist.

B - K c t o l .  C(II]0O2; Bldg. aus K-Formiat in sd. absol. CH3OH mit a-Brom- 
propiophonon am RiickfluB (15 Stdn.); gelbes 01; naeh Bchandlung mit Bisulfit; 
Kp.l4 124°, D.‘4 (C 24,6°) 1,1060. n'a =  1,53412, n'nc =  1.53944, =  1,55282,
E Ma +0.79, E Ml, +0,85, E (M„—Ma) =  +0,27, E Ą  =  +0,53, E 2TD =  
+  0,57, E [2 fi——a) =  -|-29%. — Das bei der Reinigung des aus Acetat erhaltenen 
A-Ketols mit Bisulfit regelmiiBig in kleiner Menge erhaltene Oi stimmte in seinen Kon
stanten mit obigom Proa. Uberoin u. ist deshalb aueh ais B-Ketol zu betrachten. Geht 
unter gewdhnlichcm Druck bei 242—246° uber, lagert sich aber dabei zum Teil in 
das A-Deriv. um; das Dcstillat gibt ein Gemiseh von Discmicarbazon (F. 240°) u. 
Monosemicarbazon (F. 194°). Bei 1%-std. Sieden unter RuekfluB scheint gleichzeitig 
ein Teil des B-Ketols in Diketon iibergegangen zu sein. Durch Kochen mit BaC03 +  W. 
(20 Stdn.) wird das B-Ketol weitgehend in A-Ketol umgewandelt, desgleichen mit Na
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in kaltem Alkohol. Es yeriindert sich nicht in kalter, konz. HN03. Bei Verseifung 
des B-Acetats mit H ,S04 entsteht ganz iiberwiegend A-Ketol. — D c r i w .  doa  
B - K e t o l s .  Omn, C„Hu0 2N, Bldg. in CH3OH mit NH2-0H-HC1 +  NaOH bei 
Siedetemp.; Nadeln, aus W., F. 133—134°. — Ein Phenylhydrazon wurdo nicht erhalten. 
•—- Mit 2,4-Dinitrophcnylhydrazin in sd. A. (langere Zeit) entsteht das Dmitrophenyl- 
hydrazon des A-Ketols (F. 126°). — Aus B-Ketol u. Dinitroplienylhydrazin in Eisessig 
ontsteht das symrn. Acetyldinitrophenylhydrazin. — Das B-Ketolacetat gibt mit dem 
nitrierten Hydrazin in Eisessig auf dom W.-Bad hauptsachlich das Acetylderiv. des 
Hydrazins, daneben anscheinend ein Osazon (losl. in A. mit blauer Farbo) u. das 2,4-Di- 
mtroplienylhydrazon des B-Ketolacetat es CnH10O6N4; orangegelbe Krystallc, aus Bzl., 
erweicht bei 103°, F. 165—-166°. — Das n. Semicarbazon des B-Ketols ist nicht bekannt. 
Aus B-Ketol in wss. A. entsteht mit essigsaurem Semicarbazid bei 40—50° langsam 
das Disemicarbazon des Acetylbenzoyls CuHł40 2N6. Unter den gleichen Bedingungen 
entsteht es auch, nur mitunter noch langsamor, aus a -Brom- u. a.-Acetoxypropiophenon, 
aus Acetylbenzoyl dagegen schnell (ygl. vorst. Mitt.). — Dio von FaworskY (1. o.) 
erwahnten Homologen des B-Ketols, das Atliyl- u. Propylbenzoylcarbinol, in denen 
er Osydo erbliekt, sind wahrscheinlich echto Ketole, u. dio fraglichen Semicarbazido- 
semicarbazone yermutlich Disemicarbazone der betreffenden Diketone. — Um das 
bei der Darst. des reinen B-Ketols gebildete B-Ketolformiat zu fassen, lieB man bei 
Siedetemp. K-Formiat auf a-Brompropiophenon in wasserfreier Ameisensaure einwirken. 
Das entstandene Prod. ist sehr unbestandig, seine nachst. Konstanten sind daher 
unsicher: Kp.u 132“, D.‘, (t =  19,7°) 1,1553, n<a =  1,52710, n‘He =  1,53219, n*„ =  
1,54513, E Ma =  +1,27, E MD =  +1,34, E (M„—Ma) =  +0,34, E Ą =  +0,71, 
E Ąj =  +0,75, E (Ą —Ża) =  +33% - — Acetylderiv.; daB man aus Ketolprapp. yer
schied. Herkunft stets ausschlieBlich oder ganz iiberwiegend das B-Ketolacetat erhalt, 
wurdo bestatigt; es werden die Konstanten yon Priipp. aus a-Brompropiophenon u. 
aus A-Ketol u. Essigsaureanhydrid mitgeteilt, yon denen erstere nachst. angegeben 
werden: Kp.j, 144°, D.ł4 {t =  19,8°) 1,1122, n'a =  1,51190, n^o =  1,51659, n<̂  =
1,52818, E M , =  +1,09, EM D =  +1,15, E (M̂ —Ma) =  +0,29, E =  +0,57, 
EJEp =  +0,60, E (Sp—i7c() =  +27% . — Reines B-Ketol gibt mit C6H6C0C1 in 
Pyridin anscheinend nur das zugeliórige B-Ketolbenzoat, F. 108—109°; ahnlich yerlief 
ein Vers., bei dem man a-Brompropiophenon mit K-Benzoat in XyIol kochte. — Bei 
der Grignardierung yon B-Ketol mit MgJCH3 in A. bei Siedetemp. entsteht anscheinend 
ein Gemisch der beiden sich yom A- u. B-Ketol ableitenden Glykole. Mit MgBrC0H5 
dagegen wurde aus reinem B-Ketol ausschlieBlich das asymm. Diphenylglykol (CeH5)2C ■ 
(OH)-CH(OH)-CH3 erhalten. — Phenylglyoxal, Bldg. nach Ma d e l u n g  u . Ob e r - 
w e g n e r  (C. 1932. II. 854); F. des Hydrats 93—94°. — Aus aąuimol. Mengen Plienyl- 
glyozal u. Semicarbazid entsteht ein Monoderiv. C9H90 2N3; gelbliche Krystallc. aus A., 
F. 208—209° (Zers.). — Mit Semicarbazid im CberschuB entsteht ein Bideriv. C10HU- 
0 2N6; F. ca. 229° (Zers.). Dio Umsetzung des Phenylglyoxals mit MgJCH3 ergab 
zwar regelmaBig Ggw. yon B-Ketol u. Abwesenheit yon A-Ketol, jedoch war ebenso 
rcgelmaBig Glykol beigemengt; in reinem Zustand u. befriedigender Aus bo u te konnte 
auf diesem Wege das B-Ketol nicht gewonnen werden. (Liebigs Ann. Chem. 526. 
143—72. 27/11. 1936. Marburg, Univ.) B u s c h .

Chung-Hsi Kao, Cheng-Heng Kao, Chang-Wu Yii und Peter P. T. Sah, 
o-Brmtibemhydrazid ais Reagens zur Identifizierung von Aldehyden U7id Ketonen. Es 
wird die Darst. des o-Bmmbenzhydrazids u. seine Kondensation mit yerschied. Car- 
bonylyerbb. beschrieben. Dio FF. der erhaltenen o-Brombenzoylhydrazone werden mit 
denen der bereits friiher (ygl. C. 1936. I. 2924; II. 1715) dargestellten p- u. m-Brom- 
benzoylhydrażone yerglichen.

V er  su  c h e .  o-Toluidin wurdo nach SaNDMEYER-GattkrmaNN in o-Brom- 
toluol ubergefuhrt, dieses mit alkal, KMn04 zu o-Brombenzocsaure osydiert u. in den 
Athylester yerwandelt. Letzterer lieferte mit 40%ig. Hydrazinhydrat in absol. A.
o-Broinbenzhydrazid, Nadeln aus Bzl.-A., F. 152°. — Zur Kondensation mit Aldehyden 
u. Ketonen wurde die alkoh. Lsg. des yorigen mit einer aquiyalenten Menge der Car- 
bonylyerb. unter RiickfluB gekocht; beim Erkalten kryst. die Hydrazone aus, gegebenen- 
falls muB eingeengt oder yorsiehtig mit W. yersetzt werden. Die o - Bromph en ylkyd razotie 
folgender Carbonylyerbb. wurden dargestellt (F., wenn nicht. anders angegeben, korr.): 
Acetaldehyd, C9H9ON2Br, federartige Nadeln aus 35%ig. A., F. 156—157°; Propion- 
aldehyd, C10Hn ON2Br, Nadeln aus 95%ig. A., F. 174—175°; n-Butyraldehyd, 
CnH13ON2Br, Platten aus Gasolin, F. 155— 157°; n-Yaleraldehyd, C12HI5ON2Br, lin-
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regelmaBige Platten aus Gasolin, F. 153— 155°; n-Hexaldehyd, C13H17ON2Br, unregel- 
maBige Plattcn aus 50%ig. A., F. 130—131°; n-Heptaldehyd, C14H19ON2Br, Prismen 
aus 70%ig- A., F. 140—141°; Furfurol, Ci2H90 2N2Br, Nadeln aus 95%ig. A., F. 162 
bis 163°; Benzaldehyd, C14HuON2Br, Nadeln u. Plattcn aus 95%ig. A., F. 180—181°; 
Salicylaidehyd, CuHn0 2N2Br, Nadeln aus 70%ig- A., F. 176—178°; p-Oxybenzaldehyd, 
CuH n0 2N2Br, Nadeln u. Platten aus 50%ig. A., F. 253—254°; m-Nitrobenzaldehyd, 
C14H10O3N3Br, Nadeln u. Platten aus 95°/0ig. A., F. 195—197°; p-Hoimsalicylaldehyd, 
CI3H140 2N2Br, Platten aus 95%ig. A., F. 183—184° (unkorr.); Aceton, C10HHON2f5r, 
Platten aus Gasolin, F. 153— 154°; Benzalacełon, C17H15ON2Br, Platten aus 95°/0ig."A., 
F. 139—140°; Metliylhexylketon, CJ5H21ON2Br, Platten aus Gasolin, F. 154— 155°; 
Acetophenon, C16H13ON2Br, Platten aus 50%ig. A., F. 146—147°; p-Methylacelophenon, 
C16Hj5ON2Br, Nadeln aus 50%ig. A., F. 137—138°; p-Mcthoxyacetophenon, C16H15- 
0 2N2Br, Platten aus 50%ig. A., F. 165—166° (unkorr.); p-Bromacetophenon, C]5Hi2- 
ONjBr, rechteckige Platten aus S0%ig. A., F. 175—176°; m-Nitroacetophcnoii, 
C15H120 3N3Br, gelbe Nadeln aus 95%ig. A., F. 180—182° (unkorr.); Ldwlinsdure- 
rithylester, C14H170 2N2Br, Platten u. Prismen aus Gasolin, F. 96—97°; Cyclopenlanon, 
C12H13ON2Br, Platten aus 60%ig. A., F. 160—161°. (Sci. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. 
Ser. A 3. 555— 60. Dez. 1936. [Orig.: engl.]) Sc h ic k e .

Peter P. T. Sah u n d  Chung-Hou Tien, 3,5 -Dinitro-o-toluylsdure ais Reagens zur 
Identifizierung von Aminen. (Vgl. B u e h l e r  u . M itarbe ite r, C. 1934. I. 2626. II. 3995.)
3.5-Dinitro-o-toluylsaure, dargestellt aus o-Toluylsaure durch direkte Nitrierung mit 
konz. H2S04 +  raucliender H N03, gelbe Nadeln vom F. 205—206°, bildet aus alkoh. 
Lsg. gutkrystallisierende Salze mit folgenden Aminen (Krystelle aus absol. A.): Anilin, 
C14H130 6N3, F. 144—145°. — o-Toluidin, C,5HI50 6N3, Nadeln, F. 157—158°. — m-Verb., 
Nadeln, F. 135—136°. — p-Verb., Prismen, F. 160—161°. — a.-Naplithylamin, 
Cl8H15O0N3, Nadeln, F. 180—181° (vorhcr dunkel werdend). — fl-Verb., Nadeln, F. 136' 
bis 137°. — p-Aminobiphcnyl, C2()H170(;N3, Nadeln, F. 165 — 166°. — Benzidin, 
C28H240 12N6, Nadeln, F. 164—165°. — Methylanilin, Prismen, F. 141—142°. — 
Amnwniak, C8H;,OaN3, erhalten durch Verdampfen des Reagenses mit konz. NH4OH, 
gelbe Platten, F. 218—219°. — Harnstoff, C17Hi80]3N6, Prismen, F. 189— 190°. — 
p-Xylidin, C1(!H170 6N3, Nadeln, F. 145—146°. — p-Chloranilin, C14H120,jN3C1, Nadeln, 
F. 122—123°. — p-Bromanilin, C14Hi20 6N3Br, Prismen, F. 197—198°. — n-Amino- 
phenol, C11H130 7N3, Nadeln, F. 180—181° (vorher dunkel werdend). Entsprechendc 
p-Verb., Platten, F. 201—202°. — o-Aminobemzoesaure, C]5H130 8N3, gelbe Prismen, 
F. 157—158°. — Entsprechende m-Verb., Nadeln, F. 150—151°. — p-Verb., gelbe 
Prismen, F. 175—176°. — Pyridin, Nadeln, F. 143—144°. — Chinolin, Nadeln, F. 135 
bis 136°. — Mit Dimethylanilin u. o-, m- u. p-Nitroanilin wurden keine krystallinen 
Verbb. erhalten. — In einer Tabelle sind dio FF. der Salze vorst. Aminę mit 2,4-Dinitro-,
3.5-Dinitrobenzoesaure u. 3,5-Dinitro-o-toluylsaure vergleichsweise gegenubergestcllt.
(J. Chin. chem. Soc. 4. 490—95. Nov. 1936. National Tsing Hua Univ. [Orig.:
engl.]) PANGRITZ.'

Fukujiro Fujikawa und Kumao Ishiguro, Ober die Synthese der Evemsdure. 
Dieso Synth. wurde wie folgt durehgefuhrt: Carbdthoxyeveminaldehyd, C12HI40 5. 
Aus Everninaldehyd (ROBERTSON u. STEPHENSON, C. 1932 . II. 882) u. C1-C02C2HS 
in Aceton +  4%ig. NaOH. Aus Lg.-Bzl. (4 : 1) Nadeln, F. 93°. — Carbathoxyeveniin- 
saure, Ci2H140 6. A us vorigem in Aceton mit KMn04. Aus Bzl. Prismen, F. 113°. — 
Monocarbiithoxyevenialdehyd (I, X =  C02C2H5, R  =  CHO), C20H20O„. Aus dem rohen

Chlorid der yorigen u. Orcylaldehyd in Pyridin. 
Aus CH3OH Nadeln, F. 95°. — Dicarbathoxy- 

0H evemaldehyd. Aus vorigem u. Cl • C02GVH5 in
R Aceton +  Alkali. — Dicarbdthcxyevernsaure, C23

H24On . Aus vorigem in Aceton mit KMn04. 
Aus Chlf. +  PAe. Prismen, F. 135°. — Evern- 

saure (I, X =  H, R =  C02H), C17HI0O7. Aus voriger mit verd. NaOH. Aus Aceton -j- 
W. Nadeln, F. 170°. Mcthylester, F. 140°, nach Misch-F. ident. mit dem natiirlichen 
Ester. (J. pharmac. Soc. Japan 56. 149—50. Okt. 1936. Kyoto, Pharmazeut. Hochsch. 
[Nach dtsch. Ausz. ref.]) LlNDENBAUM.

Paolo Dreyfuss, Kondensalionen der Benzoylameisensduren. Vf. deutet die Bldg. 
von Triphenylessigsaure aus Benzoylameisensaure (I) u. Bzl. unter dem Einfl. von 
Katalysatoren in dem Sinne, daB ais Zwischenprod. Benzilsaure (II) anzunehmen ist.
1 kann aber naeh Y o r l a Nd e r  iiber II in Fluoren-9-carbonsiiurc iibergehen. Vf. deutet-

CH.

^ S - c o - o - ^ -

CH,
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diese eigenartige Ringsynth. unter Abspaltung yon H20  durch eine von der OH-Gruppe 
ausgehende induzierte Polaritiit des Bzl.-Kems der Benzilsauro. Er bringt dieso Rk. in 
Zusammenhang mit dem Obergang von Veratrilsdure in Tetramethoxyfluorenon, die 
infolge der Substitution durch die OCH3-Gruppcn wesentlich leichter ycrlauft ais Bldg. 
von Fluorencarbonsaure aus II. (Atti Congr. naz. Cliim. pura appl. 5. I. 358—61. 1936. 
Catania, Univ.) Oh l e .

F. Swarts, Ober Fluorcyelohexan. (Buli. Soc. chim. Belgiąuo 45- 624—36. Okt. 
1936. — C. 1936 . I. 4899.) Lindenbaum.

Theodore Postemak, Untersuchungen in der Cyclitreihe. III. Ober die Kon
figuration der aktiren Inosite. (II. vgl. C. 1933 . I. 3442.) Um fcstzustellen, welehc der 
beiden Formeln I u. II dem l-Inosit zukommt, wurde dieser yorsichtig boi 0° mit Per- 
manganat oxydiert. Aus den Rk.-Prodd. Schleimsaure u. d-Zuckersaure geht hervor, 
daB dem 1-Inosit Formol I u. dem d-Inosit Formel II zufallt. Vf. weist noch auf dio 
konfigurative Verwandtsohaft von d-Inosit (II) zu d-Quercit (III) hin. — Zur Darst.

OH HO

H / |  ! \  H
1 / H H \ i  u
| \  H  HO / |

HO \1 _____ Y  0H

H H
I
! \

OH HO
OH

''l
H iOH H

yon I wurde zunachst aus Latex von Hevea brasiliensis („Rcvertex“ der K a u t s c h u k
G. M. B. H., Frankfurt a. M.) duroh Ansauorn mit Eisessig u. Eindampfen des PreB- 
saftes Quebrachit, F. 185—187°, gewonnen u. dieser durch ruckflieBendes Kochen mit 
Jodwasserstoffsaure entmethyliert. (Helv. chim. Acta 19 . 1007—10. 1/10. 1936. Genf, 
Univ., Labor. f. organ. u. anorgan. Chemie.) E l s n e r .

B. A. Arbusow und O. M. Schapschmskaja, Zur Frage der Struktur der Abietin- 
siiure. II. Ein Versuch zur Synth-ese der l,3-Dimethylcyclohexantric.arbonsaure-l,2,3. 
Vorl. Mitt. (I. vgl. C. 19 3 3 . II. 1192.) Im wesentlichen inhaltsgleich mit der C. 1935 .
I. 3280 referierten Arbeit (vgl. auch C. 1936 . II. 2351). (Chem. J. Ser. A. J. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 6. (68.) 
404—16. 1936. Kasan, Chem.-technolog. Inst.) Ma u r a c h .

F. Robert Basford, Derivatedes 4-Cyclohexyldiphenyls. I. B o d k o u n  (C. 1929- II. 
1531) stellte aus Diphenyl u. Cyclohexen bei Ggw. von A1C13 Cyclohoxyl- u. Dicyclo- 
liexyldiphenyl dar. Vf. hat nach der gleichen Meth. aus Diphenyl- u. Cyclohexylbromid 
dieselben Stoffo erhalten u. ais 4- u. 4,4'-Deriw. identifiziert. Die Se-Dehydrierung dor 
beiden KW-stoffe fiihrte zu 1,4-Diphenylbenzol u. 4,4'-Bisdiphenyl. Das 4-CyeIohexyl- 
diplienyl reagierte mit Acetyl- bzw. Benzoylehlorid bei Ggw. von A1C13 zu den ent
sprechenden Ketonen.

V e r s u c h o. 4-Cyclohexyldiphenyl, C\SH20, farblose Nadeln, F. 74,5°. O x y - 
d a t i o n z u T e r e p h t h a l s a u r o m i t  Na20r,.O;. Methylester derTcrephthalsaurc, 
F. 139°. S e - D e h y d r i e r u n g  gab 1,4-Diphenylbenzol, F. u. Miseh-F. 213°. — 
4,4'-Dieyclohexyldiphenyl, CUH30, Tafeln aus Aceton, F. 205°. S c - D e h y d r i e -  
r u n g. 4,4'-Bisdipkenyi. F. u. Miscli-F. 320°. — 4'■Acetyl-4-cyclohexyldiphenyl, 
C2(l/ / 220, Tafeln aus A.-Aceton, F. 158°. Phenylhydrazon, gelbe Tafein,
F. 172°. Semicarbazon, C.n II„;tON3, Nadeln, F. 270°, Oxim, C20H^ON, Blattchen, 
F. 196°. — 4-Gyclohexyldiphemyl-4'-carbonmure, G1BH2a0 2, feine Ńadeln, F. 288°, dar
gestellt aus 4'-Acetyl-4-cyclohexyldiphenyl u. NaOCl odor NaOBr. Methylester, F. 152°.
— 4‘-Benzoyl-4-cyclohexyldiphenyl lieferte dieselbo Saure, F. 288°. — Cr03 - O x y - 
d a t i o n  d e s  4/ - A c e t y l - 4 - c y e l o h e x y l d i p h e n y l s  z u D i p l i e n y l -
4, 4 ' - d i c a r b o n s i i u r e ,  G\,JIs{COOH).>, Methylester, F. u. Misch-F. 214°. — 
4'-Benzoyl-4-cyclohexyldiphenyl, Blattchen, aus A .: Aceton =  2:3,  F. 123°.
Oxim, C.yJL^ON, F. 188°, Semicarbazon, CiJI^1ON3, F. 240°, beide bilden Nadeln aus 
Alkohol. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1593—95. Nov. Nottingham, Uniy.) B e y e r .

F. Robert Basford, Derivate des 4-Cydohexyldiphenyls. II. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Die B r o m i e r u n g  d e s  4 - C y c l o h e x y l d i p h c n y l s  mit iiberschussigem 
Brom in CS2 fiihrte zu 4'-Bro-m-4-(tribromcyclohcxyl)-diphenyl, das beim Erhitzen iiber 
den F . in p'-Brani-l,4-diphenylbenzol (ygl. V. B r a u n , C. 1933 . II. 3421) iibergeht. In  
Kisessig boi Ggw. von Na-Acetat- ergab dieselbo Bromierung kleino Mengen von 4'-Brom-
4-cyclohexyldiphenyl (I), das besser aus Cyclohexylbromid u. 4-Bromdiphenyl nach 
F r t e d e l -Ck a f t s  dargestellt wird (C. 1929 . L 2765). Die Oxydation von.I mit Na2Cr20 ,
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lieferte p-Brombenzoesilure, Einw. von Brom bei 160° gab p'-Brom-l,4-diphenylbcnzol. 
Se-Dehydrierung fiihrto hier nicht zum Ziel; I bildet keine GRIGNARD-Verb. Mit Br 
im tJberschuB ging I in 4'-Brom-4-(tribromcyclohexyl)-diphenyl iiber.

V e r s u c h e .  4'-Brom.-4-cyclohexyldiphenyl (I), CwHuBr, Blattehen, P. u. Miscli-
E. 154°. — O x y d a t i o n v o n I z u p - B r o m b o n z o e s a u r e .  I mit Na2Cr20 ; 
in H2S 04-Lsg. D e h y d r i e r u n g  t o u  I. a) a) Mit Br. p'-Brom-l,4-diphenyl- 
benzol, P. u. Misoh-F. 232°. b) Mit Se. 1,4-Diphenylbenzol, Cu Hlt . F. u. Misch-F. 213°. 
— 4'-Brom-{4-lribromcyclohexyl)-diphcnyl, GuE ltBrl , Krystalle aus Aceton, F. 148°. 
Z e r s e t z u n g .  a) Thermisch. p-Brom-l,4-diphe7iyibenzol, Cu Hl3Br. F. u. Misch-
F. 232°. b) Erhitzen mit KOH in A. liefert denselben Stoff, F. 232°. (J. chem. Soc.

B. F. Ferreira und T. S. Wheeler, Untersuchung iiber die Benzoinreaktian. V. Die 
Wirkung von Inhibitoren auf die Benzoinreaktion. (IV. vgl. R e g ę  u . W h e e l e r , 
C. 1 9 3 7 . I. 1681; vgl. auch C. 1936 . I. 330.) S, CS2, Thiobenzaldehyd, .T u. Hydro
chinon wirken ais Inhibitoren bei der heterogencn Rk. zwisehen festem KCN u. reinem 
Benzaldehyd u. zwar bcruht die Wrkg. auf der Absorption des Inhibitora an der Ober- 
flache des festen KCN. Hieraus ergibt sich eine Meth. zur Rcinigung von rohem Benz
aldehyd, der zur Unters. der Benzoinrk. benutzt werden soli: man belafit 50 g in 
N2-Atmosphare in Beriihrung mit 0,1 g KCN bei Raumtcmperatur. (Proc. Indian 
Acad. Sci. 2. Sect. A 605—14. 1935. Bombay, Royal Institute of Science.) Sc h ic k e .

August Darapsky und Max Stauber, Ober das Hydrazid wid Azid der 3,4-Dioxy- 
furan-2,5-dicarbonsaure. Bei der Zers. von Schleimsaurediazid mit A. oder W. wurde 
friiher (vgl. J. prakt. Chem. [2] 94 [1916]. 289) infolge spontaner Umlagerung des 
wohl zunachst entstehenden Diisocyanats (I) u. unter gleichzeitigem Austritt von
1 Mol. W. das Dilacton der Dioxytetrahydrofurandicarbaminsaure (II) erhalten; es 
wurdo nun versucht, vom 3,4-Dioxyfuran-2,5-dicarbonsauredimethylester (III, R=OCH3) 
aus iiber das Hydrazid u. Azid zu dieser Verb. zu gelangen. Mit Hydrazinhydrat in 
A. gab der Estor, entsprechend sciner phenol. Natur, zunachst cin weifies Bis- 
diammoniumsalz, bei mehrstd. Kochcn mit Hydrazinh}’drat selbst dagegen das hell- 
gelbe Monodiammoniumsalz des zugehorigen Dihydrazids, aus dem mit HC1 das freie
3,4-Dioxyfuran-2,5-dicarbonsauredihydrazid (III, R =N H N H 2) erhalten wurde; es 
wurde durch einige Salze u. Deriw. eharakterisiert. Mit H N02 lieferte letzteres das 
Diazid (III, R = N 3), Nadeln, dio beim Erhitzen explodieren; mit Anilin in A. ent
stand aus diesem das Monoanilinsalz, beim direkten Erhitzen mit Anilin selbst unter 
Austritt von N3H das Dianilid (III, R=NH C6H6). Das Diazid sollte beim Kochen 
mit A. untor Umlagerung dea prim, entstehenden Diisocyanats (IV) das Dilacton V 
ergeben u. dieses durch Hydrierung II; es zeigt© sich jedoch, daB, ohne daB Ring- 
schluB eintrat, das n. 3,4-Dioxyfuran-2,5-diurethan (VI) entstand, das sich auch durch 
Erhitzen nicht unter Abspaltung von 2 Mol. A. in V uberfiihren lieB. Beim Erwiirmen 
von III (R = N 3) in indifferenten Medien, wie Toluol, entstand unter N3H-Entw. ein 
festes, ziegelrotes Prod., das sich nicht reinigen lieB u. annahemd der Zus. von IV 
cntsprach, cs war aber geruchlos u. lieferte mit A. nicht VI; vielleicht cnthielt dieses 
Prod. das Dilacton V. Es wurde schlieBlieh yersucht, III (R=OCH3) zum zugehdrigen 
Tetrahydroester zu red., um diesen alsdann nach der Azidrk. unmittelbar in II uber- 
zufiihren, die Hydrierang des Estera war jedoch nach SKITA, mit Na-Amalgam, Al- 
Amalgam u. Na in sd. A. nicht zu bewerkstelligen.

[London] 1936 . 1780—81. Dez. Nottingham, Univ.) B e y e r .

CH(OH) • CH(OH) -N=CO  
ÓH(OH) • CH(OH) • N=CO  

1
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Y o r s u o h o .  3,4-Dioxyfuran-2,5 - dicarbonsduredimethylesler (III, R=OCH3), 
durch Kondensation yon Oxalester mit Diglykolsaureester nach H lN S B E K G  (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 45 [1912]. 2416), F. 220°; Bisdiammoniumsalz, CsHa0 7, 2 N2H4, mit 
Hydrazinhydrat in A ., kryst. Pulver, fiirbt sich beim Erhitzen gelb, F. unscharf gegen 
168° (unter Braunfarbung), dio wss. Lsg. fiirbt sich mit FeCl3, wie auch der Ester 
selbst, yiolett. — Diglykolsaure wurde nach S cH R E IB E R  [1876] aus Monochloressig- 
siiure mit Ba(0H)2 dargestellt, Zers. des Ba-Salzes mit verd. H2S04; Dimetkyle.ster, 
aus Diglykolsaurediehlorid mit Methanol nach AN SCH U TZ [1893], einfaeher aus der 
wasserfreien Saure mit 5%ig. methylalkoh. HC1, Kp.13 120°, F. 35°. — 3,4-Dioxy- 
furan-2,5-dicarbonsauredihydrazid (III, R =N H 'H H 2), das Monodiammoniumsalz, 
CeH8OsN4, N2H4, wird aus obigem Dimethylester durch Kochen mit Hydrazinhydrat 
am RiickfluB (3—4 Stdn.) erhaltcn, grobkómiges, hellgelbes Pulver, fiirbt sich beim 
Erhitzen iiber 200° braun, ohne zu schm.; aus diesem in wss. Aufschlammung mit 
'2-n. HC1 das freie Hydrazid, C„Hs0 5N4, fiirbt sich beim Erhitzen iiber 200° braun, 
ist bei 260° noch nicht geschmolzen; Dihydrochlorid, C0H8O6N4'2 HC1, fiirbt sich gegen 
170° hellbraun, wird bei 220° dunkelbraun u. bei 260° fast schwarz; Dipikrat, C6H80 5N4- 
2Ce H30 7N3, aus dem Hydrazid oder dessen salzsaurer Lsg., gliinzende, gelbe Nadeln, 
fiirbt sich bei 180° braun u. zers. sich allmahlich gegen 205°; Dibenzalverb., C20H1(JO5N4. 
am besten aus dem freien Hydrazid in yerd. HC1 durch Sehiitteln mit Benzaldehyd, 
weiCes Pulver, F. 258° (Zers.); Di-o-oxybenzalverb., C20H]6O,N4, analog yorigem mit 
Salicylaldeliyd, hellgelbe Substanz, F. iiber 270°; Dicinnamafoerb., C24H20O6N4, wio 
yorige mit Zimtaldohyd, intensiy gelb gefiirbte Substanz, F. 240° (Zers.); Diaceton- 
verb., C,2H10O5N4, aus dem Hydrazid mit iibcrschussigem Aceton, weiBe Krystalle, 
fiirbt sich gegen 170° hollbraun, bei 220° dunkelbraun u. bei 260° fast schwarz. —
з,4-Dioxyfuran-2,5-dicarbonsdurediazid (III, R = N 3), C0H2O5N6, aus dem Diammonium-
salz des Hydrazids (in yerd. HC1) mit NaN02 bei 0°, man iitłiert sofort aus, trocknet 
mit CaCl2 u. dampft ein, kleine Nadelchen, die bei 148—149° explodieren, losl. in 
kalten Alkalien mit intensiy gelbcr Farbę, wird dureh Sauren wieder gefiillt, mit heifien 
Alkalien erfolgt Verseifung; Anilinsalz, C0H2O5N6-C6H7N, aus den Komponenten in 
absol. A., kryst., eitronengelbe Substanz, die auf dem Spatel in dio Flamme gebracht 
vei‘pufft, mit verd. Sauren fiillt unter Abspaltung von Anihnsalz das freie Azid aus, 
beim Kochen mit KOH dest. Anilin ab, der intensiy roto Riickstand entwickelt beim 
Ansaucrn N3H. — 3,4-Dioxyfuran-2,5-dicarbomauredianilid (III, R =  isHC6Hs), 
CiSH140 5N2, aus dem Azid mit Anilin durch allmahliches Erhitzen auf 150°, nach 
Entfemung des Anilins durch Verreiben mit yerd. HC1 wird aus Eisessig umkrystallisiert,
F. iiber 260°. — 3,4-Dioxyfuran-2,5-dicarbaminsduredialhylester (VI), C10H14O7N2, 
aus dem Diazid mit absol. A. auf dem W.-Bad, nach Beendigung der N2-Entw. wird 
sofort mit dem Erhitzen aufgehórt, scheidet sich beim Verdunsten der intensiy gelben 
Lsg. bisweilen ais gelbes Pulyer ab, F. 147°, haufig liinterbleibt, bes. nach dem 
Abdampfen auf dom W.-Bad, eine zahe, gelbo Sehmiere, aus der das Urethan mit 
Dekalin ausgezogen wird, die Ausbeute ist in diesem Fali gering, aus Dekalin kleine, 
gelbe Nadelchen, beim Erhitzen im Vakuum bis dieht unter den F. sublimicren citronen- 
gelbe Nadelchen des unyeranderten Urethans; entwickelt beim Erwarmen mit NaOH 
NH3, die konz. alkoh. Lsg. gibt mit Na-Alkoholat golbo Flocken des Na-Salzcs, die sich 
an der Luft sofort braun farben. — Die Zers. des 3,4-Dioxyfuran-2,5-dicarbonsaure- 
diazids in trocknom Toluol (oder Bzl. bzw. Dekalin) lieferto ein ziegelrotes Pulver, 
dessen Analyse anniihemd auf dio Zus. von IV bzw. V (C6H20 5N2) paBto; geht bei 
langerem Kochen mit A. zum groBten Teil in Lsg., nach Verdampfen des A. yerbleibt 
eine braune in Bzl. u. Dekalin unlosl. Sehmiere, beim Kochen mit W. erfolgtc Abspaltung 
von C02, der dunkelbraunc Riickstand sehied beim Erkalten ein braunes, amorphos 
Prod. aus, das sich in NaOH unter NH3-Entw. loste; Abspaltung yon C02 u. NH3 
tiind auch beim Kochen mit Sauren u. Alkalien statt. (J. prakt. Chem. [N. F.] 146. 
209—18. 20/10. 1936. Koln, Uniy.) SCHICKE.

R. LukeS und V. iSperling, Einwirkung des Grigimrdreagenses auf die Amidgrujrpt. 
X. Synłhese einiger Pyrrolone und Pyrróle von der symmetrischen Diphenylberiistein- 
sdure aus. (IX. vgl. Ć. 19 3 6 . II. 1727.) Dio EltERYschen Pyrrolone von dor allg. 
Formel I sind stabil gegen W., u. ihre Hydrate sind unbekannt. Femer enthalten sie, 
wie fruher (C. 1936 . I. 2081) am Beispiel des I (R =  CH3) gezeigt, ein akt. H-Atom
и. konnen daher ais Osypjrrolo formuliort werden. Vff. haben festzustellen yersucht, 
wio sieh dio Pyrrolone yerhalten, welche an Stelle von C02C2H5 die Gruppe CcH5 ent- 
halten. Die einfaehsteu Verbb. dieser Art sollten yom Phenylbernsteinsauremethyl-

X IX . 1. 139
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imid aus zuganglich sein. Da abor letzteres wegen seines asymm. Baues ein Gemiscli 
von Strukturisomeren licfern kann, habcn Vff. das noch unbekannte Mełhylimid der 
symm. meso-Diphenylbertisteinsaure. dargestellt u. ais Ausgangsmaterial verwendet. 
Dieses Imid kann mit RMgX die eis-trans-Isomeren II u. III bilden. Nach Zers. mit 
W. wird im Falle II leichter H20  abgespalten ais im Falle III. Durch diesen W.-Verlust 
werdon die Asymmetriezentren 2 u. 3 zerstort, so da(3 nur o i n rac. Pyrrolon zu er- 
warten ist. Dagegen konnen die Hydratformcn (H statt MgX) mit 3 asymm. C-Atomen 
in 4 Raeemformen auftreten. — Pralct. erhiilt man einerseits uneinheitliche Hydrat- 
fonnen, aus welchen man nur solton das Pyrrolon durch Erhitzen darstellen kann, 
andererseits direkt die Pyrrolone, welche die erwartete Stabilitat gegen W. zeigen. 
Im Falle CeH5MgBr wurde auch ein Prod. isoliert, welches 1 Mol. H20  mehr enthalt 
ais dio Hydratform u. in Alkalien losl. ist; Vff. schreiben ihm daher Formel IV zu. — 
Die Synthesen yerlaufen langsam u. uiwollstandig u. sind auBerdem von Nebenrkk. 
begleitet. So wurde im Falle C2H5MgBr etwas Diphenylmaleinsauremethylimid isoliert, 
dessen Bldg. auch durch Arbeiten in H-Atmosphare nicht verhindert werden konnte, 
obwohl es ein Oxydationsprod. ist. — Dio neuen Pyrrolone enthalten keinen akt. H, 
konnen also nicht ais Oxypyrrole formuliert werden. Sio reagieren dementsprechend 
nochmals mit RMgX unter Bldg. von pentasubstituierten Pyrrolen, allerdings mit 
geringen Ausbeuten.

V e r s u c h e .  10 g meso-Diphenylbenisteinsiiure (F. 244°) u. 4,2 g CH34NH,- 
Lsg. (27,5 g in 100 ccm) im Rohr 3 Stdn. auf 200° erhitzt, verdampft, aus A. u. Bzl. 
umkrystallisiert. Zuerst ca. 0,5% symm. meso-Diphenylbcrnsteinsduredi-[methylamid], 
C|6H20O2N2, weiBes, schwcr losl. Pulver, F. >  300°. Dann ca. 65% symm. meso-Di- 
pkenylberrtstcAnsduremefhylimid, C[,H,50 2N, Niidelchen; aus Bzl., F. 94—96°, wieder 
fest, dann F. 105—106°, nach langerem Troeknen an der Luft F. 110,5°. — Imid mit 
ca. 3 Moll. C2HjMgBr in A. 24 Stdn. stehen gelassen, mit W. zers., mit H2SO.t an- 
gesauert, zwischen den beiden Schichten befindlichen krystallinen Nd. (A) abgesaugt, 
beide Schichten getrennt verarbeitet. A.-Ruekstand lieferte aus A. zuerst Ausgangs- 
imid, dann etwas Diphenylmaleinsduremethylimid, gelbgruno Nadeln, F. 158°, schlieB- 
lich auf Zusatz yon W. l-Mcthyl-2-dthyl-3,4-diphenylpyrrolon-(5), C19H19ON, weiBe 
Tafelchen, F. 132°, welche Triboluminescenz aufwcisen. — Nd. A (F. 142—143°) war 
uneinhoitlich u. lieferte auch durch wiederholtes Umlosen kein reines Produkt. Die 
Analyse stimmte nur annahemd (zu hoher C-Wert) auf ein Pyrrolonmonohydrat. 
Beim Erhitzen auf 180° verlor das Prod. ca. 1 Mol. W. u. lieferte wenig Pyrrolon. Es 
scheint ein Gemisch von 2 śtereoisomeren Hydrat-en vorzuliegen, von denen nur eines 
das Pyrrolon liefert. Weitere Mengen dieses Prod. fielen aus der urspriingłichen wss. 
Schicht in Nadeln aus. — Aus dem Imid u. CH3MgJ in analoger Weise: 1. Eine un
einheitliche Hydratform, aus Bzl. Nadeln, F. 105—115°; lieferte durch Schmelzon 
kein Pyrrolon. 2. 1,2-Dimethyl-3,4-diphenylpyrrolon-(5), ClsHl;ON, aus verd. A. w'eiBe, 
triboluminescierende Prismen, F. 108,5°. — Imid mit Ć6H5MgBr 3 Stdn. gekocht, 
24 Stdn. stehen gelassen, dann wie oben. Auch hier Krystalle (A) zwischen den beiden 
Schichten. A.-Ruekstand lieferte aus A. gelbe Prismen u. weiBe Nadeln, welche meehan. 
oder durch Umlosen aus Bzl. oder A. getrennt wurden. Dio Nadeln waren ident. mit 
den Krystallen A. Dio Prismen (ca. 20%) waren l-Methyl-2,3,4-lriphenylpyrrolon-(5), 
C23Hi9ÓN, nach Reinigung farblos, F. 212°. — Die Krystalle A waren nicht einheitlich. 
Isoliert wurde die in Alkalien losl. l,2,3-Triphenyl-3-[methylami>io\-propanol-(3)-carbon- 
saure-(l) (IV), C23H230 3N, Krystalle, F. 215°, ein anderes Mai Nadeln, F. 202—203°. 
Konnte zum Pyrrolon dehydratisiert werden. — l-Methyl-2,5-didthyl-3,4-diplienyl- 
pyrrol, C21H 3N. l-Methyl-2-athyl-3,4-dij)henylpyrrolon-(5) mit 5 Moll. CaH6MgBr
4 Stdn. gekocht, Tcil des A. abdest. (neue Temp.-Erhohung), nach 24 Stdn. mit W. 
zers.; kein uniósł. Produkt. A.-Riickstand in A. aufgenommen u. eingeengt; nach 
einigen Tagen weiBe Tafelchen, F. 158°, Gibt keine Fichtenspanreaktion. Ans den

I
H3C C-CO,C.H

II II

III
c6ii5. h c -

IV
C8H5 • CH-
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Mutterlaugen wurde Diphenylmaleinsauremethylamid isoliert. — l-Methyl-2-athyl-
з,4/>-lripkenylpyrrol, G25H23N. C2H5MgBr in benzol. Lsg. von l-Methyl-2,3,4-triphenyl-
pyrroIon-(5) eingetragen, 3 Stdn. gekocht, naeh 24 Stdn. zers. usw. WeiBe Tafelehen, 
F. 131°. Keine Fichtenspanreaktion. (Col!. Trav. chim. Tchecoslovaquie 8. 461— 72. 
Okt. 1936. Prag. Tseheeh. Teehn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

G. F. Hennion, R. R. Vogt und J. A. Nieuwland, Vorschlag fur ein Reaktions- 
schema der Quecksilberkatalyse bei Additionsreaktionen des Acetylens. XIII. Mitt. uber 
die Chemie der Alkylacetylene und ihrer Addilionsverbindunqcn. (Vgl. C. 1936- II. 
2525. 4002.) Unter Heranziehung friihcrer esperimenteller Ergebnisse geben Vff. 
ein Rk.-Schema fur die Additionsrkk. yon Hydroxylverbb. an Acetylene in Ggw. von 
Hg-Salzen (+  wenig BF3), das mit den experimentełlen Befimden in Einklang steht. 
(J. org. Chemistry 1. 159—62. Mai 1936. Notre Dame, Univ.) SCHICKE.

D. B. Killian, G. F. Hennion und J. A. Nieuwland, DieSynthese einiger Dioxol- 
derimte aus AIkylacetylenen. XIV. Mitt. Uber die Chemie der Alkylacetylene und ihrer 
Additionsverbindungen. (XIII. vgl. yorst. Ref.) Es wird dio Darst. einiger Dioxolane
и. Dioxolone beschrieben, die aus mclirwertigen Alkoholen u. a-Oxysauren mit 
Butyjacetylen u. MonovinyIaeetylen synthetisiert wurden. Zweiwertige Alkohole, 
wie Athylenglykol, lioferten liierbei Verbb. des Typus I, a-Oxysauren, z. B. a-Oxyiso- 
buttersaure, Verbb. des Typus II u. mehrwertige Alkohole, wie Mannit, Verbb. des 
Typus III. Die Addition mehrwertiger Alkohole an Monovinylacetylen ist von Inter- 
esse, da Vff. friiher (vgl. C. 1935 . I. 1212) fanden, daB Methanol mit Monovinylacetylen 
im Vcrhaltnis von 3: 1 Mol unter Bldg. von l,3,3-Trimethoxybutan reagiert. Athylen
glykol u. MonovinylacetyIen liefem 2 Additionsverbb., die eine (IV) entstcht aus
2 Mol Glykol u. 1 Mol des Acetylens, die andere (V) aus 3 Mol Glykol u. 2 Mol 
des Acetylens.

Rx ,Ot— |CH, II3CX ,0 ------CH, CH3
>C<2 \ c <  I I .OCH,

X)a— ACH, r / V " \ q -— CH HOCILCHjOCHjCHj

H3cx  y O -t— 5CH 
n i  > C 6  |

r /  \ qs— *CH

'■OCH, 
IV

CH.
! .OCH, 

— CH, OCH, CH, C<f |
\OCH,

K  n / ° — C(Ch 3), 

h 8c/  ^ os- k U o h °c \ p / ° — V
II  R /  \ o ----- CH,

V e r s u c h e .  Der Katalysator wurde durch Erhitzen yon 5g  rotem HgO mit
2 ml. (C„H5)20-B F 3 u . 2 ml. wasserfreiem Methanol dargestellt, hierzu werden
1—2 g  Ti-icliloressigsaure gegeben u. in das resultierende Gemiseh dio Polyoxyverb. 
eingetragen; das Alkylacetylcn wurde — wenn fl. — tropfenweise zugesetzt, im Falle 
eines Gases (Monovinylacetylen) in langsamem Strom eingeleitet. Naeh 2-std. Riihren 
wurde wenig CH3ONa zugegeben u. im Vakuum fraktioniert; die Ausbeuten betrugen 
70—90%- Aus Butyl- oder Monovinylacotylen wurden erhalten: mit Athylen
glykol 2-Butyl-2-meihyl-l,3-dioxolan, Kp.20 62—63°, nD =  1,4232, d =  0,922 (21°), Mol.- 
Refr. (M R) =  40,36 (ber. 40,23); mit Glycerinmonoehlorhydrin 2-Bulyl-4-chlorme(hyl-2- 
mtihyl-l,3-dioxolan, Kp.25109°, no =  1,4420, d =  1,032 (25°), M R =  49,45 (ber. 49,72); 
mit Mandelsaure 2-Butyl-2-methyl-5-phenyl-l,3-dioxol-4-on, Kp.19 136—138°, F. 44—45°; 
mit a-Oxyisobuttersaure 2-Butyl-2,5,5-trimethyl-l,3-dioxol-4-on (II, R =  C4II9), Kp.2, 
104°, no =  1,4225, d — 0,953 (25°), M R =  49,69 (ber. 49,48); mit Athylenglykol 
(Monovinylacetylen) 2-[l3-(2-Methyl-l,3-dioxolan-2-yl)-athoxy]-athanol (IV), Kp.20 140 
bis 142“, nD =  1,4430, d =  1,094 (22°), M R =  42,63 (ber. 43,40); mit Athylenglykol 
(Monoyinylacotylen) l,2-Bis-[fj-(2-mdhyl-l,3-dioxohm-2-yl)-athoxy\-athan (V), Kp.2() 204 
bis 206°, nD =  1,4572, d =  1,098 (21°), M R =  72,01 (ber. 72,31); mit Weinsiiure- 
dimethylestcr 2-Butyl-2-methyl-l,3-dioxolan-4,5-dicarbonsduremethylester, Ivp.9 141 bis 
142°, nD=  1,4412, d =  1,103 (25°), M R =  62,32 (ber. 62,03); mit Mannit 2-Butyl-
2-methyl-4>,')-bis-[2-biityl-2-m<'Jhyl-l,3-dioxotan-4-yl]-dioxolan (III, R =  C,H9), Kp.9 210
bis212°, nD =  1,4572, d =  0,999 (20°), M R =  116,68 (ber. 116,30). (J. Amer. chem. 
Soc. 58. 1658— 59. 10/9. 1936. Notre Dame, Indiana, Univ.) S c h ic k e .

K. Fries und H. Reitz, Ober bicyclische Yerbindungen und ihren Yergleich mil 
dem Naphthalin. V. UnlersucJiungen in der Reihe des Phenylendiazosulfids. (IV. ygl. 
C. 1934 . II. 2219.) Schon friihere Unterss. (C. 1927 . II. 693) iiber Phenylendiazo-

139’
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sulfid (I) hatten ergeben, daB sich dasselbe don naphthoiden Gebilden wcit mehr nahert 
ais z. B. Benzimidazol oder Benzothiazol. Die weiteren Unterss. lassen den SchluC 
zu, daB I ein eoht naphthoider Bicyclus ist. — Die Nitrierung des I fiihrt zu einem 
Nitro-I, welches mit keinem der beidon bekannten /3-Nitroderiw. ubereinstimmt u. 
daher ein a-Deriy. ist. Ob 4- oder 7-Nitro-I vorliegt, konnte nieht entsehieden werden; 
iiber dahin zielende, yom o-Nitrothioacełajiilid ausgehende Verss. s. Versuchsteil. Vff. 
beyorzugen die 4-Formel, weil anzunehmen ist, daB das N 0 2 ober zum N ais zum S 
in o-Stellung tritt. Ein zweites N 0 2 lieB sich in I nieht einfuhren; bei weiterer Nitrierung 
wurdo der Heteroring aufgespalten unter Bldg. eines aufierst explosiven Diazonium- 
salzes. — Das durch Red. des Nitroderiv. erhaltene 4-Amino-l kuppelt, wie a-Naphthyl- 
amin, mit Diazoniumsalzen unmittelbar zu Azofarbstoffen. Das aus ihm durch Diazork. 
resultierende 4-Oxy-1 liefert ein 5,7-Dibromderiv., welches, abweichend vom 2,4-Di- 
bromnaphthol-(l), gegen Alkali bestandig ist u. also darin dem 2-Phenyl-4-oxy-5,7- 
dibrompseudoazimidobenzol gleicht (IV. Mitt.). — 4- u. 5-Amino-I lassen sich nach 
dem SKRAUPsehen Verf. recht glatt in dio Chinolinę II u. III iiberfuhren. Mit dem
4-Chlor-5-amino-I gelang dagegen die Chinolinsynth. nicht. In der Naphthalinreihe 
liegen die Verhaltnisse ahnlich; die Anellierung des Pyridinringes iiber der a,/S-Stcllung 
gelit leichter vor sich ais iiber der /9,/?-StclIung. — DaB 4-Chlor-5-amino-I, wio a-Chlor- 
/3-naphthyIamin, in salzsaurer Lsg. mit Diazoniumsalzen nicht kuppelt, laBt dio grund- 
satzliche Versehiedenheit dor a,a- yon der /?,/i-Ste!lung in I erkennen. Dieselbo zeigt 
sich auch deutlich darin, daB sich das nou synthetisierte 5,6-Dioxy-l im Gegensatz 
zur a,/?-Verb. nicht zu einem o-Chinon oxydieren laBt. — Vff. haben sodann das l-a-Chi- 
non (IV, X  =  H) synthetisiert. Dasselbe lost sich in Chlorkalklsg. zunachst, aber 
dann beginnt sofort eine stiirm. yorlaufendo N-Entw.; eine Zwischenstufe konnte 
nicht gefaBt werden. Das Dichlorchinon IV (X =  Cl) yerhalt sich gegen Amino gcnau 
wie 2,3-Dichlor-a-naphthochinon (ygl. C. 1925 . II. 816). Z. B. reagiert mit Anilin 
zunachst nur e i n  Cl-Atom; erst nach Nitrosierung des Anilinrestes tritt auch das 
zweite Cl in Rk., u. gleichzeitig erfolgt Entnitrosierung.

V e r s u c h e. Perbromid (CeHtN2S)2, 2 HBr, Br„, Durch 1-std. Erhitzen von I 
mit Br u. etwas Fe auf W.-Bad. Derbe, rotbraune Krystalle, bei 80° sinternd, F. 110u.
— 4-iYilrophcnylendiazosul.fid, C6H30 2N3S. 34 g I in 150 ccm konz. H2S04 gelost, 
langsam 30 g K N 03 eingeriihrt (Erwarmung auf 110°), nach Erkalten auf Eis gegossen. 
Reinigung durch Dest. mit iiberhitztem (150°) W.-Dampf. Aus Bzn. farblose Nadeln, 
F. 95°, am Licht braun. Danebcn wenig eines Prod. von F. 104°. — 4-Aminophenylen- 
diazosulfid, C6H5N3S. Aus yorigem mit SnCl2 iiber das Sn-Doppelsalz. Aus W. (Kohle), 
dann Bzn. goldgelbe Nadeln, F. 136,5°. Acetylderiv., CaH;ON3S, aus Eisessig Nadel- 
chon, F. 193°. — 4-Oxyphenyle.ndiazosu.lfid, C6H4ON2S. Voriges in konz. H2S 04 diazo- 
tiert, unter Kiihlung in W. gegossen, mit etwas Kohle yerkooht u. filtriert, Ruckstand 
mit W. ausgekocht. Aus W. (Kohle) farblose, silberglanzendo Krystallflitter, F. 235°. 
Acetylderh'., C8H60 2N2S, aus W. Nadeln, F. 52°. — 4-Oxy-5,7-dibrcnnphenylemliazo- 
sulfid, C6H2ON2Br2S. In Eisessig mit Br (W.-Bad). Aus Eisessig Nadelehen, F. 173° 
(Zers.). Mit NaOH orangegelbes Na-Salz. Acetylderw., C8H40 2N2Br2S, aus A. Nadeln, 
F. 157°. — o-Nilrolhioacelanilid, CsH80 2N2S. o-Nitroacetanilid mit P2S5 auf schwach 
sd. W.-Bad kurz erhitzt, in heiBem A. gelost, Filtrat mit NaOH alkalisiert, in W. ge
gossen, nach Stehen yon reichlich Ausgangsmaterial filtriert u. mit C02 gefallt. Aus 
Bzn. leuchtend gelbe Nadeln, F. 112°. — Oxydation in alkal. Lsg. mit K3Fe(CN)e 
ergab nicht das erwartete 2-Mothyl-4-nitrobenzothiazol, sondern nur das Disulfid, 
C16Hi40 4N4S2 =  [N02-C6H4-N : C(CH3)-S—]2, aus A. (Kohle) derbe, gelbe Stabchen, 
F. 85°. Lieferte mit sd. alkal. Na2S-Lsg. yoriges zuruek. — Red. des o-Nitrothioacet- 
anihds fiihrte nicht zur Aminoverb., sondern zum l-Oxy-2-methylbe7izimidazol, C8H8ON2. 
In heiBer NaOH mit Na-Hyposulfit bis zur Entfarbung versetzt, Filtrat mit C02 ge
fallt. Aus A. Nadelehen, F. 231°. Entsteht in derselben Weise auch aus o-Nitroacet
anilid, — 5,6-Dimelhoxyphenyle7idiazosulfid, C8H80 2N2S. 2,2'-Dinitro-4,5,4'',5'-tetra- 
mothoxydiphenyldisulfid (vgl. nachst. Ref.) mit A. befeuchtet, mit 2-n. NaOH gekocht, 
Hyposulfit bis zur Lsg. u. Entfarbung zugesetzt, schnell yon etwas S filtriert, NaN02-
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Lsg. zugegeben 11. in 2-n. H2S04 cingeriihrt. Aus W. seidige Nadeln, F. 142°. — 5,6-IJi- 
ozyphcnylcndiazosulfid, C0H,O,N2S. Voriges mit H2S04 (3 Voll. konz., 2 Voll. W.) 
gekocht, unter Kiihlung mit konz. NH4OH abgestumpft. Aus W. oder verd. Essig- 
saure Nadelchen, F. 249° (Zers.). Diacetylderiv., C10H8O4N2S, aus W. Nadeln, F. 120°.

4-Chlor-5-aminophenylendiazosulfid, C0H4N3C1S. 5-Nitro-I (C. 1927. II. 693) in 
wenig A. mit Sn u. konz. HC1 bis zur Lsg. gekocht, Prod. mit NaOH verriebcn. Aus 
A. (Kohle) gelbe Nadeln, F. 169°. Acetylderiv., C8H0ON3C1S, aus Eisessig Nadeln, 
F. 216°. — 5-Aminophenylendiazosidfid (ygl. 1. c.). 5-Nitro-I in konz. HC1 mit SnCl2 
gescliuttclfc, Doppelsalz mit NaOH zerlegt. Aus 50%ig. A. gelbe Nadelchen, F. 95°. —
4,5-[Pyridino-(5',6')]-phenyle7idiazosulfid (III), C0H5N3S. 0,02 g-Mol. des yorigon,
3 g Glycerin, 3 g konz. H2S04, 1,5 g H3As04 u. 0,02 g Vanadinsaure 2 Sfcdn. auf 140° 
erhitzt, in W. gegosscn, spater filtriert, mit Kohle erw&rmt, mit NaOH gefallt. Aus 
A. Nadelchen, F. 115°. — 4,5-[Pyridino-(2',3')'\-phenylendiazomlfid (II), CsH5N3S. 
Ebenso aus 4-Amino-I. Aus Bzn. silberglanzcnde Krystallflitter, F. 141°. — 4,5-Di- 
aminophenylendiazosulfid, CcH6N4S. Roten Farbstoff aus diazotierter Sulfanilsauro u. 
5-Amino-I mit Hyposulfit red., Prod. in verd. HC1 gelost, filtriert, mit konz. HC1 das 
Hydrochlorid gefallt, dieses getrocknet u. mit Bzl. ausgekocht. Orangene Nadeln, 
F. 158°. — Chinomlin CiaHKNAS. Aus vorigem in Eisessig mit Benzil. Aus Eisessig 
gelbliehe Nadelclien, F. 226° (Zers.). H2S04-Lsg. bordeauxrot. — 7-Bcnzólazo-4-amino- 
phenylendiazosidfid, C12H0N5S. Aub 4-Amino-I u. O0II5• N : N-Cl. Aus Nitrobenzol 
rote Nadelchen, F. >  300°.

[Thioacetamino]-hydrochino7idimethyldther, CI0H13O2NS. Acetaminohydrochinon- 
dimethylatlier mit P2S6 u. K2S in Toluol 3 Stdn. gekocht, abgegossen, Riickstand mit 
Toluol ausgekocht, Toluol entfernt. Aus 50%ig. A. farblose Krystallchen, F. 101°. — 
2-Mctliyl-4,7-dimethoxybmzothiazol, Ci„Hn 0 2NS. Vorigen in heifiem A. gelost, in n. 
NaOH gegosscn, filtrierte Lsg. in K3Fc(CN)6-Lsg. eingetropft. Aus Bzn.-Bzl. (2 : 1) 
Nadelchen, F. 101°. — 2-Melhyl-4,7-dwxybenzothiazol, C8H ,02NS. Voriges mit H2S04 
(55 konz. : 45 W.) 3 Stdn. gekocht, gebildetes Sulfat aus viel W. umgelost. Silber- 
glanzende Krj^stalle, F. 218°. Lsg. in NaOH griin, allmiihlich dunkelrot. — 2-Metliyl- 
4,7-dioxobenzotliiazoldihydrid-(4,7) oder 2-Methyl-a-benzothiazolocIiinon, C8H50 2NS. Lsg. 
des yorigen in 50%ig- A. mit H2S04 angesauert u. mit K2Cr04-Lsg. versotzt. Aus Bzn. 
tief gelbe Nadelchen, F. 159° (Zers.). Mit NaOH grun, dann dunkel. — 4,7-Dimethoxy- 
pkenylendiazosulfid, C8H80 2N2S. 2-Methyl-4,7-dimethoxybenzothiazol mit ca. 50%ig. 
absol. alkoh. KOH im Rohr 12 Stdn. auf 110° erhitzt, in W. gelost, Filtrat mit NaN02- 
Lsg. versetzt u. in eisgekuhlte HC1 getropft. Aus Bzn. (Kohle) hellgelbe Nadelchen, 
F. 120°. — 4-Meihoxy-7-oxyphcnylendiazosulfid, C,H60 2N2S. Yoriges mit konz. HC1 
im W.-Bad 4 Stdn. erhitzt, mit W. verd., Filtrat ausgcathert. Aus Bzn. citronengelbe 
Krystallchen, F. 101°. Na-Salz ziegelrot. — 4,7-Dioxyphenylendiazosulfid, CeH40 2N2S. 
Vorvoriges mit rauchender HOl im Rohr 5 Stdn. auf 115° erhitzt (leuchtend rote Nadeln 
des Hydrochlorids), in W. gelost u. kontinuierlieh ausgeathert. Aus wenig Aceton 
(Kohle) +  Bzn. griine Nadelchen, F. 2Ś3°. Diacetylderiv., CI0H8O4N2S, aus A. farblose 
Nadelchen, F. 114°. — PhenyletuIiazosidfidchincm-(4,7) (IV, X =  H), CeH20 2N2S. 
Voriges in W. mit Kohle erhitzt, Filtrat mit FeCl3-Lsg. yersetzt, nach Stehen filtriert 
u. ausgeathert. Aus Bzn. gelbliehe Nadeln, F. 132°, geruchlos. — 4,7-Dioxy-5,6-dichlor- 
phenylendiazosulfid, C6H20 2N2C12S. Durch Chlorieren des 4,7-Dioxy-I in Eisessig mit
3 Moll. Cl. Aus Bzl. gelbe Krystallchen, F. 205° (Zers.). Lsg. in Soda dunkelrot, in 
NaOH rotbraun. — 5,6-Dichlorphenylendiazosxdfidcldnoii-(4,7) (IV, X  =  Cl), C„02N2 
CljS. Yoriges in Eisessig mit FeCl3 kurz aufgekocht. Aus wenig Bzl. +  Bzn. hellgelbe 
Krystalle, F. 237° (Zers.). — 5-Anili7w-6-chlorphenylcndiazosulfidchinon-(4,7), C12H60 2 
N3C1S. Yoriges in A. mit 1 Mol. Anilin aufgekocht. Aus Toluol yiolette Schuppen, 
F. 216°. Lsg. in NaOH gclb. — N-Nitrosoderiv., C12HE0 3N4C1S. In Eisessig mit yiel 
NaN02 50 Min. vemihrt, mit W. ycrdiinnt. Aus heiCem A. +  W. braunrotc, bronze- 
glanzende Nadelchen, F. 228° (Zers.). Lsg. in NaOH unter Zers. gelbgrun. — 5,6-Di-
o.nilinopkenylendiazosulfidcJiinon-(4,7) (IV, X =  NH-C8H5), Ci8HI20 2N4S. Voriges mit 
.■Vnilin 1 Stde. auf W.-Bad erhitzt, Anilin mit verd. HC1 entfernt. Dunkelbraun, F. 130 
bis 135°, nicht umkrystallisierbar.

A n h a n g ,  F ie s e r  u . Ma r t in  (C. 1936. I. 2086) haben fiir dio Synth. des 
Bistriazolo-p-bcnzochinons dio Rk.-Fahigkeit der Halogene im 2,5-Diacetamino-3,6- 
dichlorbenzoehinon-(l,4) yerwertet. Vff. teilen erganzend mit, daB sieh in analoger 
Weise auoh Deriyy. des Bisimidazolo-p-benzochinons darstellen lassen. — 2,5-Di- 
aceiamim - 3,6 - dianilinobenzochinon • (1,4), C22H20O4N4. 2,5-Diacetamino - 3,6-dichlor-
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benzochinon-(l,4) iii A. mit Anilin bis zur Lsg. gekocht, bald ausfallende derbc, violęttc 
Nadeln mit A. ausgekocht. Sckr sehwer loslieh. Aus der Lsg. in warmer alkoli. NaOH 
mit W. kein Nd., mit Saure rótlichc Blilttchon oines Triliydrats, C22H20O4N4, 3 H20, 
welches bei 100° oder beim Erhitzen mit A. 2Ł/2 H„0 yerliert u. wieder violott wird; 
bei hóherem Erhitzen entsteht nachst. Verbindung. — 1\1"-Diplte.nyl-2’,2"-dimdhyl-
2.3.5.6-bis-[imidazolo-(4',5',4",5")]-benzochinon-{l,4) (V), Ca2H10O2N4. Aus vorigem am 
besten durch 3-std. Kochen mit alkoh. NaOH, ferner durch Erhitzen auf 260° oder 
durch Kochen mit Eisessig, Nitrobenzol oder Anilin. Aus Eisessig leuchtend gelbo 
Prismen, bei 360° noch unverandert.

K. Fries und A. Wolter, Untersuchungen in der Iłcihc des Benzołhiazols. Am 
SchluB einer frfiheren Unters. (C. 1927. II. 698) iiber das Benzothiazol (I) war gesagt 
worden, daB I ein benzoider Bicyclus sei. Dieso Angabe ist zu berichtigen, denn dic 
wciteren Unterss. haben mit Sicherheit ergeben, daB I, ahnlich dcm Benzimidazol 
u. Indazol, ein tjbergangsglied darstellt. — Das von Vff. synthetisiertc 2-Phenyl-
5.6-dioxy-1 ist -— in tlbereinstimmung mit den /?,/3-Dioxyderiw. der naphthoiden 
Bicyclen, aber auch mit dem Deriv. des nicht rein naphthoiden Benzimidazols (C. 1927.
II. 695) — nicht zu einem o-Chinon oxydierbar. Dasselbe gilt vom 2-Phenyl-4,7-dibroin-
3.6-dioxy-I, obwohl sich halogenierte o-Dioxyverbb. leichter zu o-Chinonen oxydieren 
lassen ais halogenfreie. Dagegen bilden sich dio beiden a,/?-o-Chinone des I leicht u. 
sind ganz bestandig. Halogenierte 6,7-Cliinone sind 1. e. besclirieben worden. Vff. 
haben das 4,5-Chinon II synthetisiert. — W arc  I ein rein benzoider Bicyclus, so miiBtc 
<Iio auf 5-Amino-2-melhyl-l angewandt-e SKRAUPsche Synth. sowohl zu dem angularen 
Chinolin III ais auch zu dem linearen Chinolin IV (X =  H) fiihren. Vff. haben aber 
nur III erhalten. Besetzt man die 4-Stellung im 5-Amino-2-methyl-I durch Cl, so 
bildet sich wohl IV (X =  Cl), aber mit geringer Ausbeute. Die sehwere Pyridinanellierung 
in /?,/3-Stellung ist clmraktcrist. fiir die naphthoiden Bicyclen.

CH.-

Cl s
V e r s u o h e .  2,2'-Dinilro-4,5,4' ,6'-letramethoxydiphenyldisulfid, C16H160 8N2S2.

Sd. alkoh. Lsg. von 4-Brom-5-nitroveratrol mit heiBer Schmelze von kryst. Na2S u. S 
versetzt u. bis zur Bldg. eines Krystallbreies erhitzt. Aus Eisessig oder Aceton hell- 
gelbe Nadeln, F. 227°. — N,S-Dibenzoylderiv. des 2-Amino-4,5-dimethoxyphcnyl- 
mercaptans (V), C22H190 4NS. Voriges mit Sn u. konz. HC1 bis zur becndeten Red. 
(Probe durch W. nicht gefiillt) erhitzt, mit NaOH ubersatt. u. bei stets alkal. Rk. 
benzoyliert, Aus A. Nadeln, F. 153°. — 2,2'-Di-[benzoyIamino]-4,5,4',5'-letramethoxy- 
diphcnyldisulfid, C30H28O6N2S2. Lsg. des V in konz. H2S04 15 Stdn. bei Raumtemp. 
stehen gelassen, in Eiswasser gegossen. Aus A. hellgelbe Nadeln, F. 175°. — 2-Amino-
4,;>-di?neihoxyphenylrncraiptanmelhylalher, C0H13O2NS. V mit alkoh. NaOH u. Na2S 
bis zur Lsg. erwarmt, mit (CH3)2S 0 4 geschiittelt. Aus Bzn. Nadeln, F. 87°. — 2-Phenyl-
S,6-dimcłhoxybenzothiazol, C15H130 2NS. 1. V mit Eisessig u. konz. HC1 (1:1) 1 Stde. 
gekocht, heiB in Na-Acetatlsg. gegossen. 2. V mit 21/2 Teilen 2-n. NaOH, 21/2 Teilen A. 
u. Vs Teil kryst. Na2S oder 'lYaubenzucker bis zur Lsg. erhitzt (mit W. kein Nd.), 
angesauert, noch kurz erhitzt, Prod. mit vcrd. HC1 u. W. gewaschen. Aus A. oder Bzn. 
derbe Prismen, F. 152”. — Verb. C15/ / 1?0 2iViS, HCl. Durch Einleitcn von HC1 in eine 
Lsg. des vorigen in A., Bzn. oder Eisessig. Aus A. - f  etwas konz. HCl hellgelbe 
Nadelchen, F. 180° (Zers.). Liefert mit W. voriges zuriiek. — Verb. ClsHu0.zNS, 3 HCl.
V mit Eisessig u. rauchender HCl (1: 1) mehrere Stdn. gekocht, Krystalle mit A. u. A. 
gewaschen. Derbe, gelbgriine Prismen, F. 244° unter HCl-Verlust. Liefert mit sd. W. 
das Thiazol, aus welchem es durch Einleitcn von HCl in die sd. Eisessiglsg. auch er- 
haltlich ist. — 2-Phenyl-5,6-dioxybenzothiazol, C13H90 2NS. Obige Dimethoxyverb. mit 
50 Teilen 60%'g- H2S04 3 Stdn. gekocht, mit NH4OH neutralisiert. Aus Eisessig 
oder Nitrobenzol gelbe Nadeln, F. 292°. Diacetylderiv., C17H ,-04NS, aus A. Nadeln, 
F. 154°. — 2-Phenyl-4,7-dibrom-5,6-dioxybenzothiazol, C13H ,0 2NBr2S. Aus vorigem in 
sd. Eisessig mit Br; Hydrobromid (gelbe Nadeln) mit Na-Acetat zerlegt. Aus Eisessig 
hellgelbe Nadeln, F. 195°. Diacetylderiv., C„H1I0 4NBr2S, aus A. Blattchen, F. 214°.

5-Nilro-2-mełhylbenzothiazol (vgl. C. 1927. II. 693). 2-Brom-5-nitroacetanilid in 
sd. A, mit heiBer Schmelze von kryst. Na2S u. S yersetzt, 1/ i Stde. gekocht, W. u. konz.
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HCl zugefiigt u. noclimals erliitzt. Aus Bzn., F. 139°. — 5-Amino-2-mcthylbenzothiazol, 
CsH8N2S. Aus yorigem in A. mit Sn u. konz. HCl iiber das schón kryst. Doppelsalz. 
Aus Bzn. Nadeln, F. 102°. Acetylderiv., C10H10ON2S, aus Bzl. derbe Prismen, F. 157"; 
aus A., F. 125°, wieder fest, dann F. 150°. — 4,6,7-TricMor-5-oxy-2-melhy1beiizolhiazol, 
C8H40NC13S. 1 Teil des yorigen in !) Teilen Eisessig gelost, 1 Teil konz. HCl zugesetzt, 
in den Krystallbrei des Hydroclilorids Cl geleitet; erst Lsg., dann Krystalle eines Keto- 
ehlorids; dieses mit SnCl2-Eisessig u. etwas W. bis zur Lsg. gekocht u. in Eiswasser 
gegossen. Aus W. Nadeln, F. 158°. Acctylderiv., C10H6O2NCl3S, aus Bzn. Nadeln, 
F. 92°. — 6,7-Dichlor-2-7nethylbenzothiazolchinon-(4,5) (II), C8H30 2NC12S. Voriges in 
Eisessig mit HN03 (D. 1,4) auf W.-Bad bis zur tief roten Lsg. erwarmt; beim Erkalten 
Krystalle. Aus Eisessig lcuehtend roto Nadeln, F. 178°. Zera. sieh in sd. Alkohol. 
Lsg. in konz. H2S04 rot, in NaOH griin unter Zersctzung. Mit o-Phenylendiamin ein 
Chinomlin von F. 270°. — 6,7-Dichlor-4,5-dioxy-2-mcthylbcnzołhiazol. Aus II mit S 02. 
Aus verd. A. gelbgriine Nadeln, F. 225°. Alkal. Lsg. orst farbloa, dann blaugrun (Oxy- 
dation). HN03 oxydiert zu II. Diacciyldcriv., C12H90 4NC12S, aus A. weiBe Nadeln, 
F. 176°. — 5,6-[2l-MethyUhiazoto-(4',5')]-chi7ioli7i (III), Cj,H8N2S. 1,64 g 5-Amino- 
2-methyl-l, 1,42 g H3As04, 1,2 g Glycerin u. 2,5 g konz. H2S 04 7 Stdn. auf 160—170" 
erhitzt, mit verd. H2S 04 ausgekoeht, Filtrate alkalisiert u. ausgeathert, ather. Lsg. 
mit HCI-Gas gefallt, Salz mit NH4OH zerlegt. Aus Bzn. Nadeln, F. 108°. Mit CH3J 
bei 100° das Jodmcthylat, C12HUN2JS, aus W. hellgelbe Nadeln, Zers. 265°. — 1-MełJnjl-
2-oxo-5,6-[2'-7iietliyUhiazolo-(4',5')]-chiiioli7idihydrid-{l,2), CX2H10ON2S. Aus dem Jod- 
methylat in W. mit alkal. K3Fe(CN)6-L6sung. Aus viel Bzn. scidige Nadelehen, F. 217°.
— 4-Chlor-5-a77ii7io-2-7ncthylbc7izothiazol, C8H7N2C1S. 5-Acetamino-2-mcthyl-l u. wasser- 
freies Na-Acetat in Eisessig gelost, berechnetc Cl-Menge eingelcitet, in W. gegossen, 
erhaltenes Acetylderiv. (aus Bzn. Nadeln, F. 154°) mit konz. HCl 3 Stdn. gekocht, 
mit W. verd„ mit NH4OH gefallt. Aus Bzn. Nadeln, F. 124°. — S-Chlor-6,7-[2'-7iidhyl- 
lhiazolo-{4’,5')]-chi7iolin (IV, X =  Cl), CUH7N2C1S. Aus yorigem wie oben. Aus Bzn. 
Nadeln, F. 170°. — p-Nitrothioacelanilid, C8H80 2N2S. p-Nitroacetanilid in Toluol mit 
P2S5 u. K.,S unter Biihren 2 Stdn. gekocht, abgegossen, Toluol im Vakuum abdest., 
in warmer alkoh. NaOH gelost, mit W. verd., Filtrat mit Siiure gefallt. Aus Eisessig 
(Kokle) gelbe Nadelehen, F. 175°. Oxydation mit alkal. K3Fe(CN)0 zu 5-Nitro-2-metbyl-I 
gelang nicht.

K . Fries und F. Beyerlein, Unlcrsuchungcn in der lieihe des Bcnzoxazols. Um 
festzustellen, ob Be7izoxazol ein naphthoider Bicyclus ist, haben Vff. das Verh. des 
G-Oxy-2-7nethylbe7izoxazols (6-Oxy-I; 2-Methylbenzoxazol — I) gegen Cl u. Br unter
sucht. Mit 1 Mol. Cl entsteht ein Gcmisch von Monochlorderiw., aus welchem bisher 
nur das Hauptprod. rein isoliert werden konnte. Vff. sehen dasselbe ais 7-Chlor-6-oxy-1 
an, weil erfahrungsgemaB auch boi nicht naphthoiden Bieyclen die a-Stellung bevor- 
zugt wird, u. weil ferner 6-Oxy-I mit Diazoniumsalzen in Stellung 7 kuppelt (ygl. unten). 
Wiire Benzoxazol ein naphthoider Bicyclus, so miiBto dio weitere Chlorierung zu einem 
Ketochlorid fiihren. Es entsteht jedoch S,7-Dichlor-6-oxy-l. Anders yerlftuft dio 
Bromierung: Auch mit unzureichender Br-Menge bildet sieh immer nur 5,7-Dibrom-
6-oxy-1, indem ein Teil des 6-Oxy-I unangegriffen bleibt. Aus diesen Resultaten folgt 
mit Sicherhcit, daB Benzoxazol kein naphthoider Bicyclus ist. Darnit stoht auch die 
Bldg. von 5-Ntiro-7-chlor-6-oxy-I bei der Nitrierung von 7-Chlor- oder auch von 5,7-Di- 
chlor-G-oxy-I im Einklang. Dio Nitrierung des 6-Oxy-I fiihrt, analog der Bromierung, 
direkt zum 5,7■Dinitro-6-oxy-\. DaB Benzoxazol selbst in einer /i-Stellung nitriert 
wird, sprieht auch scharf gegen seine naplithoido Natur. — Wiire nun Benzoxazol ein 
rem benzoider Bicyclus, so miiBtc 5,fi-Dioxy-1 oder dessen 4,7-Dibromderiv. zu einem
o-Chinon oxydierbar sein. Dies ist aber ebensowenig gelungen wie bei den analogen 
Dcriw. des Benzimidazols (C. 19 2 7 . II. 695) u. Benzothiazols (vorst. ltef.). Demnaeh 
ist Benzoxazol ein Zwischenglied zwischen naphthoiden u. benzoiden Bieyclen, womit 
auch der friiher (C. 1935 . II. 220) gemachto Befund iibereinstimmt, daB 2-Mcthyl- 
naphthoxazol-(2',l') labiler ist ais die entsprechende lineare Verbindung. Vff. haben 
die Verbb. II u. III dargestellt u. yerglichen. Auch hicr wird der liiieare Typus leichter

hydrolyt. aufgespalten ais der 
angularo, denn unter gleichen

0|____n -^ ^ i____ iO Bedingungen (Erhitzen mit n.
1,1 I Essigsaure) waren nach 5 Min.

95°/o III u. nur 54% II zer-
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des II wurde etwas hóher gefunden ais die des III, aber dieses Ergebnis ist vor- 
laufig nielit yerwertbar, weil dio Schinelz- u. Verdampfungswarme der Verbb. 
noch nicht ermittelt werden konnten. — Gelegenthch der Synth. des II wurde 
festgestellt, daB 6-Oxy-I mit Diazoniumsalzen in Stellung 7 kuppelt.

V e r s u c h e .  6-Oxy-2-methyIbenzoxazol. 15,5 g 4-Nitroresorein, 100 ccm Acet- 
auhydrid u. 15 g Co-Ni-Cu-Katalysator in Autoklaven gogoben, 130 at H eingepreBt, 
langsam auf 150° erhitzt bis zur Aufnahme von 100 at H; Filtrat nach Zusatz von 
wasserfreicm Na-Acetat Yj-Stdc. gekoeht, fluchtige Stoffe abdest., mit W. gefallt, 
trockenea Prod. erhitzt, bis kein Acetanhydrid mchr iiberging, Riickstand in 2-n. NaOH 
gelóst u. mit C02 gefallt. Rcinigung aus Bzl. oder durch Dest. — 7-Chlor-6-oxy-2-mdhyl- 
benzoiazol, C8H60 2NC1. Voriges in Eisessig gelóst, 1 Mol. Cl eingeleitet, nach 3-std. 
Stehen ausgefallenes Hydrochlorid mit Na-Acetat zerlegt. Aus Eisessig Nadohi, F. 211°.— 
ó,7-Didilor-6-oxy-2-melhylbenzoxazol, C8H50 2NC1.,. Vorigos ebenso chloricrt, Nd. mit 
W. gewaschen. Aus Bzl., Eisessig oder A. Nadeln, F. 185°. — S,7-Dibmm-6-oxy-2-methyl- 
bcnzoxazol, C8H50 2NBr3. In Eisessig +  Na-Acetat mit 2 Moll. Br; nach 3 Stdn. mit 
W. gefallt. Aus Bzl. Nacleln, F. 202°. — 5,7-Dinilro-6-oxy-2-melhylbeiizoxazol, C8Hs0 8N3. 
In Eisessig mit HN03 (D. 1,38) bei Raumtemp.; nach Stehen mit W. gefallt. Aus 
Bzl. (Kohle) eitronengolbc Nadeln, F. 208° (Zers.). — 5-Nitro-7-chlor-6-oxy-2-methyl- 
benzoxazol, CgHjOjNoCl. Aus 7-Chlor- oder 5,7-Dichlor-6-oxy-I in Eisessig mit HNO:l 
(D. 1,38) bis zur Lsg.; mit W. gefallt. Aus Eisessig gelbe Nadelchen, F. 247° (Zers.). 
Mit verd. NaOH ziegelrotes Na-Salz. -— 5-Nitro-7-brom-6-oxy-2-methylbenzoxazol, 
CgHsOjNjBr. Ebenso aus 5,7-Dibrom-6-oxy-I bei ca. 40°. Aus Bzl. (Kohle) citronen- 
gelbo Nadeln, F. 238°. Rotes Na-Salz. — Na-6-Oxy-2-mełhylbcnzoxazol-7-azo-p-benzol- 
suljonal, C^HujOsNjSNa. 6-Oxy-I mit diazotierter Sulfanilsaure alkal. gekuppelt, 
mit C02 gefallt, mit W. u. Aceton gewaschen, aus W. umkryst. — 7-Amino-6-oxy-
2-jncihylbenzoxazol, C8H80 2N2. Aus vorigem in 2-n. Soda mit Na-Hyposulfit, schlieBlicli 
bei 80°. Aus W. weiBe Nadehi, F. 163°. Alkal. Lsg. farblos, rot, violctt. In Eisessig 
mit FeCl;, tiof violetter Nd. — 2',2"-Dimethylbenzo-(l,2,5,6:S',4',5",4")-bioxazol (II), 
Ci0H8O2N2. Voriges mit 10 Teilen Acetanhydrid 3 Stdn. gekoeht, dann dest. Schnell 
erstarrendes Ol; aus Bzu. oder W. weiBe Nadelchen, F. 109°, leicht losl. in verd. HCI, 
uniósł, in NaOH. Wird schon durch sd. verd. Essigsaurc gcspalten. Aus 2,4-Diamino- 
resorein nach H e n r ic h  (C. 1922 . I. 33) wurde dieselbe Verb. erhalten; der hier ange- 
gebene F. 192° ist unrichtig. — 2',2"-DimeOiylbcnzo-(l,2,4,5: 5',i',4",5")-bivxazol (Ul), 
C10H8O2N„. Tctraacotylderiy. des 4,6-Diaaminoresorcins (F. 180°) alimahlich auf 320° 
erhitzt, iiber 220° sd. Anteil gesammelt. Bald erstarrendes Ol. Aus Bzu. oder W. 
weiBe Nadeln, F. 143°, sonst wic II. — Gemisch von Nitrooxyhydrochinontriacetat 
(F. 109°), Acetanhydrid u. Co-Ni-Cu-Katalysator wurde unter Druok hydriert, wie 
boi der Darst. des 6-Oxy-I beschrieben, u. das erhaltcne Prod. mit heiBem Bzl. zerlegt. 
Der schwer lósl. Teil war l,2,l-Triacetoxy-5-acetaminobenzol, C^H^OjN, aus A. 
Nadeln, F. 188°. Der lósl. Teil war l,2,4-Triacetoxy-5-diacelaminobenzol, Ci«Hi70 8!N’, 
aus A. Nadeln, F. 136°. — 5,6-Diacetoxy-2-methylbenzoxazol, C12Hn0 5N. Gemisch 
der beiden yorigen langsam auf 250° erhitzt, bis nichts mehr abdest., Ruckstand in 
heiBem Bzl. gelóst, yerdampft, mit wenig A. ausgczogen. Aus Bzn. Nadeln, F. 103°. — 
!>,6-Dioxy-2-methylbmzoxazol, C8H,OjN. Gemisch des yorigen u. NaHS03 mit 2-n. NaOH 
bis zur Lsg. gekoeht, sofort mit Eisessig angesauert; Rest durch Ausathern der Mutter- 
lauge. Aus sehwach essigsaurom W. weiBe Nadeln, F. 231°. Mit FcCl3 dunkel. —
4,7-Dibrom-5,6-dioxy-2-meihylbenzoxazol, C8H60 3NBr2. In Eisessig mit 2 Moll. Br; 
Hydrobromid mit Na-Acetat zerlegt. Aus sehwach essigsaurem W. weiBe Nadeln, F. 188°.

K.Fries, H. Heering, E. Hemmecke und G. Siebert, Untersudiungen in der 
lieihe des Thionaphthens. Bei der groBen Ahnlichkeit- des Thiophens mit dem Bzl. 
sollte man erwarten, daB Thionaplithen (I) ein naphthoider Bicyclus sei. Die Unterss. 
der Vff. geben noch kein ganz klares Bild. Der Substitutionsverlauf bei /?-Oxythio- 
naphthenen scheint sogar auf den ersten Blick gegen den naphthoiden Charakter des 
I zu sprechen. — 6-Oxy-3-phenyl-I liefert mit 1 Mol. Br nur e i n Monobromderiv., 
welches man erfahrungsgemaB ais das 7-Bromderiv. anschen darf. Die weitere Halo- 
genierung fiihrt nicht, wie bei naphthoiden Bicyclen, zu Ketohalogeniden, sondem 
zu Di- u. schlieBlicli aueh zu Trihalogenderiw., u. dann erst beginnt die Ketohalogenid- 
bldg. Da jedoch Thiophcn viel lcichter halogeniert wird ais Bzl., ist es wahrscheinlich, 
daB die Substitution im Heteroring des I schneller verlauft ais die der Ketohalogenid- 
bldg. yorangehende Addition in 6,7. Dann wiirde, was allerdings noch zu beweisen ist, 
das zweite Halogen Stellung 2 einnehmen, u. darin waie kein Argument gegen den
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naphthoiden Charakter des 1 zu orbliclten. Sohwor yereinbar mit dieser Auffassung 
iat aber die weitere Bldg. von Trihalogenderiw. an Stello von Ketohalogenidon. Vielleickt 
fórdert der Bulfidartig gebundene S dio Substitution u. hemmt damit die Ketohalogenid- 
bldg. Vff. nehmen an, daB das dritto Halogen Stellung 5 besetzt. — Die weitere Chlo- 
rierung des Triohlorderiy. fiihrt zu einem Ketoclilorid, welehem nach seinen Umwand- 
lungen zweifellos Formel II zukommt. Vor allem liefert es durch katalyt. Red. das 
Trichlorderiv. zuriick. Es spaltet leicht 2 Cl ab (in 4,5), u. das so gebildete, nicht 
isolierto 6,7-Ketochlorid wird auflerst leicht zum o-Chinon 111 hydrolysiert.

5-0xi/-1 verha.lt sich gegen Br ahnlick wie 6-Oxy-3-phenyl-I. Es liefert zuerst
4-Brom-5-ozy-\ u. dann ein Dibromderiy., sehr wahrscheinlicli 3,4-Dibrom-5-oxy-1. 
Ein weiteres Br konnte nicht eingefiilirt werden; Ketobromidbldg. wurde nicht beob- 
achtet. Das in den Reihen des Plienylendiazosulfids u. Azimidobenzols (III. u. IV. Mitt.) 
beobachtcte untcrschiedliche Verh. gegen Br u. Cl findet sich beim 5-0xy-I wieder. 
Denn das zuerst gebildete d-Chlor-5-ozy-I liefert mit weiterem Cl das Ketoclilorid IV. 
Die Addition des Cl in 4,5 erfolgt also raseher ais die Substitution in 3, umgekehrt 
wie bei der Bromierung. — Dureh Red. eines vom 5-Amino-I aus erhaltenen Kcto- 
chlorids gelangt man zum Perchlor-5-oxy-l, welches durch H N03 leicht zum Chinon V 
osydiert wird. — Die Chlorierung der 5-Amino-l-2-carbonsaure in Cgw. von HC1 
fiihrt, da das C02H dio Substitution in 3 yerhindcrt, zum Ketochlorid VI, welches 
leicht HC1 abgibt u. in VII iibergeht. VII wird schon durch Luftfeuchtigkeit zum 
Chinon VIII hydrolysiert, u. dieses setzt sich mit Anilin zu IX um. — Auch das Verli. 
des 4-Brom- u. 3,4-Dibrom-5-oxy-I gegen H N 03 entspricht einem naphthoiden Bicyclus. 
Ersteres liefert das 3-Nilroderiv., u. letzteres wird zum Chinon X oxydiert, welches sich 
mit Anilin zu XI umsetzt. Hieraus folgt, daB das zweite Br-Atom, falls es nicht nach 3, 
sondern doch in den Benzolkern getreton ist, nicht Stellung 7 einnimmt. — Weitere 
Verss. mit 5-Amino-1 yerliefen wio bei naphthoiden Bicyclcn. Dasselbe kuppelt mit 
Diazouiumsalzcn unmittelbar zu Azofarbstoffen, wahrend sein 4-Bromderiv. nicht 
mehr kuppelt. Sein Hydrochlorid u. sein Benzylideiiderw. kondensieren sieh zu XII. 
Die SKRAUPsche Synth. fiihrt nur zum angularen XIII; auch 4-Brom-5-amino-I liefert 
nur sehr wenig des linearen XIV. — Auch die Nitrierung des I wird dadurch kompliziert, 
daB der Hetororing teilnimmt; das erste N 0a besetzt dio 3-Stellung. Darauf entstehen
3 Dinitroderiw. Es konnte bewiesen werden, daB in dem Hauptprod. das zweite N 0 2 
eine a-Stellung eńmimmt. Unter der Wrkg. von (NH4)2S wird niimlick das 3-standige 
N 02 durch H ersetzt, u. es entsteht ein z-Nitm-1 (Vff. nehmen 4- an); denn das ent- 
sprechendo Amin kuppelt mit Diazoniumsalz zu einem Azofarbstoff, dessen Red. 
zu einem p-Diamin, d. h. 4,7-Diamino-Y, fiihrt. — Aus der Unters. ergibt sich, daB 
sich I von den rein benzoiden Bicyclcn weit entfernt; die meisten seiner Rkk. weisen 
auf einen naphthoiden Bicyclus hin.

U Cl
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V o r s u c h c .  2-Aldehydo-4-nitrophcnyUhiorjlykolsaure, C0H7O5NS. 2,2'-Dialde- 
hydo-4,4'-dnńtrodiphenyldisulfid (C. 1923. III. 623), kryst. Na.,S, Soda u. etwas A. 
in W. 20 Min. gekocht, Lsg. von Na-Chloracetat zugegeben, Piltrat (Kohle) mit HCl 
gefallt. Aus W. gelbe Nadeln, F. 178°. — 5-Nitrothionaphlhen-2-carbonsdttre, C9H60 4NS. 
1. Durch kurzes Erwamen der vorigen. 2. (Einfaeher.) In sd. alkoh. Lsg. von 1 Mol.
5-Nitro-2-ohlorbeuzaldehyd Sclimelzc von 0,5 Mol. (Na2S +  S) eiugetroplt, wss. Lsg. 
von NaOH u. Na2S zugegeben, noch 15 Min. gekocht, Na-Chloracetatlsg. eingcriihrt, 
nach Stehcn Na-Salz aus alkal. W. +  Kohle umgelost u. mit HCl zerlegt. Aus Eisessig 
Nadeln, F. 237°. — Athylester, CuH!)0,,NS. Aus voriger oder glatt aus 2-Aldchydo-
4-nitrophenylschwefelbromid (1. c.) u. Na-Acetessigester. — Chlorid, C„H40 3NC1S. 
Mit PClr>. Aus Bzl.-Bzn. Nadeln, F. 160°. — 5-Aminothioimphthen-2-carbonsaurc, 
C3H70 2NS. A u s  der Nitrosaure in ammoniakal. Lsg. mit FeS04 (W.-Bad); iiber das 
Na-Salz gereinigt. Aus verd. A . oder Nitrobenzol mkr. Nadelehen, F. 278° (Zers.). — 
■t,-ł,6,G,7-Pentachlor-5-kalo-‘ł,5,6,7-telrahydrolhionaphthen-2-carbonsaure (VI), C3H30 3C15S. 
Yorige in Eisessig-konz. HCl (10:1) wiedcrliolt bis zur yólligen Lsg. ehloriert, Krystallchen 
mit wenig W. gewaschen. Aus Bzl. derbe, farblose Prismen, F. 172° (Zers.). —• 4,4,6,7- 
Tetrachhr-5-kclo-4,5-dihydrothionaphthen-2-carbonsdure (VII), C9H20 3C1,|S. 1. VI auf 
170—180°, dann aUmahlieh 190° bis zur beendeten HCl-Entw. erhitzt. 2. VI inEis- 
cssig mit Na-Acetat sehncll zum Sieden erhitzt, abgekiihlt u. mit W. gefiillt. Aus Bzl. 
derbe, gelbe Prismen, F. 213° (Zers.). — 4,6,7-Trichlor-5-oxythionaphlhen-2-carbonsaurc, 
C9H30 3C13S. VI u. Na-Acctat in Eisessig gelost, mit SnCl2-Eisessig versetzt, gallertigen 
Nd. mit W. gewaschen. Aus Eisessig Prismen, F. 290°. Wird durch HN03 111 Eisessig 
zu VIII oxydicrt. — 6,7-Dichlorthionaphthenchinon-(4,5)-2-carbonsaure (VIII), C,H20.,C12S.
VI mit ca. 4°/0ig. Essigsaure 5—6 Stdn. auf W.-Bad erhitzt. Aus A. (Kohle) dunkel- 
rote Nadeln, beim Trockncn unter A.-Abgabe hcller, F. 225° (Zers.). Lsg. in warmen 
verd. Sauren rot, in konz. H2S 04 tief vioIctt. Mit 2-n. NaOH griin, dann braungelbe 
Lsg. — 5-Oxy-6-chlorthionaptiihenchinon-(4,7)-anil-(7)-2-carbonaiiure (IX), C16H80 4NC1S.
VIII in warmem A. gelost u. mit Anilin versctzt, Prod. mit verd. HCl gewaschen. Aus 
Nitrobenzol bronzeglanzendc Krystallc, F. 255°. Lsg. in Alkalien tief rot, in konz. 
H2S 04 braunschwarz, in 50%ig. H2S 04 tief rot. —- 5-Oxyihionaphthcn-2-carbonsdurc, 
C9H60 3S. 5-Aminosaure in verd. Soda gelost, NaN02 zugesetzt, bei 0° in vcrd. H ,S04 
getropft, langsam konz. H2S 04 u. etwas GIaspulver zugegeben u. bis zur beendeten 
N-Entw. erwarmt. Rcinigung aus wenig Eisessig (Kohle), dann iiber das Na-Salz. 
Aus W. (Kohle) Nadelu, F. 264°.

5-Aminothionaphthen, CaH,NS. 5-Aminosaure mit 2 Teilen PbO yerrieben 11. 
in einem Verbremunigsrohr im N-Strom sehr langsam bis auf 480° erhitzt; bei 280—290° 
C02-Abspaltung; hellgelbes, erstarrendes Ol. Aus 50%‘g- A. oder Bzn. Krystallc, 
F. 72°. Hydrochlorid bildet Prismen. Acctylderiv., Ci0H9ONS, aus Bzl. Nadelohen- 
rosetten, F. 106°. — 4-Brom-5-aminothionaphthen, C8H6NBrS. In Eisessig mit Br kurz 
erwarmt, mit W. verd., aus sd. verd. HCl (Kohle) +  NH4OH nmgefallt. Aus verd. 
A. Nadeln, F. 75°. Acelylderif., aus Eisessig Nadeln, F. 143°. — 5-[Benzylidenamino]- 
thionaphłhen, C15HnNS. Aus 5-Amino-I 11. Benzaldehyd (W.-Bad, 10 Min.). Aus 
75°/0ig. A. perlmutterglanzende Scliupjx;n, F. 98°. — l,2,7,S-Dithiopheno-(3',2')-0-phenyl- 
acridiiidihydrid-(9,10) (XII), C23Hl5NS2. Je 1 Mol. des vorigen u. 5-Amino-I-hydro- 
chlorid erhitzt, 30 Min. auf 200—205° gehalten, mit A. gekocht, nach Erkalten filtriert. 
Ruckstand liefertc aus Nitrobenzol, dann Eisessig oder Butylalkoliol bronzefarbeno 
Krystallc, F. 269°. — 5Jj-Thiopheno-(3',2')-chinolin (XIII), CUH7NS. 0,7 g 5-Amino-I,
1 g Glyccrin, 0,7 g H3As04, 2 g KHS04, 0,5 g konz. H2SO, u. Spur V20 5 30 Min. 
auf 175—180° erhitzt, mit W. gekocht, hciB filtriert, mit NaOH gefiillt, Nd. mit A. 
estrahiert. Aus Bzn. (Kohlo) Nadelrosetten, F. 88°. H2SO,-Lsg. citronengelb. —
5-Brom-6,7-thiopheno-{2',3')-chinolin (XIV), CuH0NBrS. Aus 4-Brom-5-amino-I,Glyccrin, 
UjAsO.,, konz. H„S04 u . etwas Vanadinsulfat wie vorst. Aus Bzn. Blattchen, F. 132°. —
l-[Benzolazo]-5-aminothionaphthcn, C14HUN3S. C9H5• N :N • Cl-Lsg. bei 0° in alkoh. 
Lsg. von 5-Amino-I getropft, in W. gegossen. Aus Bzn. (Kohle) goldgliinzendo Nadeln, 
F. 103°. Acetylderii'., C16H13ON3S, aus Bzn. rote Nadelehen, F. 154°. — S-()xy-2,3,4,6,7- 
IKntachlorthionaphth.cn, ĆsHOC15S. 5-Amino-I in Eisessig-konz. HCl (5: 1) wiederholt 
ehloriert, Cl-UberschuB entfernt, mit SnCl2-Eisessig reduziert. Aus A. gelbe Nadel- 
biischel, F. 164°. —- 2,3,6,7-Tetrachlorthionaphthenchinon-{4,5) (V), C80 2C14S. Aus 
vorigem in Eisessig mit HN03 (D. 1,4) (W.-Bad, 10 Min.). Aus Eisessig dunkelrote 
Prismen, F. 166°. H2S04-Lsg. tief blau, mit W. rot. Mit NaOH grunlich. —ó-Oxy-
2,3,6-trichlorthionaphthenchinon-{4,7)-anil-(7), C14H60 2NC13S. Aus V in heiBem A. mit
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Anilin (tief blaue Fiirbung). Aus Nitrobenzol rotbraune Krystallohen, F. 270°. Lsgg. 
in konz. HoS04, sd. Eiscssig-konz. HC1 oder sd. Alkalien tief rot.

5-Oxythioiiaphthen, C8H„OS. 5-Amino-I in sd. verd. HsS 04 gelost, bei 0° (Nd. 
des Sulfats) diazotiert, naeh Zusatz von etwas Glaspulver schnell auf ca. 70° erwarmt, 
nach beendeter N-Entw. voin Harz filtriert. Aus Bzu. (Kohlc) silborglanzendc Blattchen, 
F. 103°. In alkal. Lsg. mit (CH3).>S04 der Melhyldther, C9H8OS, aus PAe. Sehuppen, 
F. 44°, nerolinartig riechend. — ‘4-Brom-5-oxythionap1Uhen, C8H6OBrS. In Eisessig 
+  Na-Acetat mit 1 Mol. Br unter Kiihlung; mit W. gefallt. Aus Bzn. Nadeln, F. 112°. —
3-Nitro-4-brom-5-oxythionaphthen, CaH40 :lNBrS. Aus vorigem in Eisessig mit H N 03 
(D. 1,4). Aus A. gelbbraune Nadeln, F. 173° (Zers.). Alkal. Lsgg. braun. — 3,4-Dibrom- 
■l-oxythionaphtken, C8H4OBr2S. Wio oben mit 2 Moll. Br. Aus Bzn. oder Eisessig 
Nadeln, F. 103°, stark, ahnlich wie Bromnaphthol riechend. — 3-Jlromthionaphth en - 
chinon-(4,5) (X), CaH3Ó2BrS. Voriges in Chlf. mit H N03 (D. 1,42) 2 Min. gcschuttelt 
(Chlf.-Lsg. tief dunkelrót), mit W. verd. u. wieder geschiittelt, wss. Lsg. mit Chlf. 
extraliiert, Chlf.-Lsgg. bei tiefer Temp. verdunstet. Aus Essigester tief violettc, metal 1- 
glanzcude Blattchen, ab 130° sublimierend u. Zers. H2S 04-Lsg. olivgriin. Mit 2-n. NaOH 
gelbes, zcrsetzlichcs Prod. — 3-Brom-4,5-dioxylhioiiaphthen, C8H60 2BrS. Aus X in 
sd. Chlf. mit S 02; Rohprod. mit kaltem Bzl. ausgczogen. Aus Bzl. Prismen, F. 133° 
unter Bzl.-Abgabe, Bzl.-frei F. 248°. Lsgg. in heifiem A. u. Eisessig tief rot. Diacelyl- 
deriv., C12H90 4BrS, aus CIT3OH derbc Krystallchen, F. 140°. — 3-Brom-5-oxythio- 
naphtlienchinon-(4,7)-anil-(7) (XI), C14H80 2NBrS. X in CH;lOH mit Anilin u. wenig 
vcrd. HCl 5 Min. erwarmt, nach Stehen Krystallbrei mit viel CH3OH, sd. W., CH3OH 
gcwaschcn. Kupferglanzendc Bliittcheu, Zers. 213°. Mit verd. NaOH rotes, in W. 
leicht lósl. Na-Salz. H2SO,-Lsg. blutrot.

3,4,7-Trinitrothionaphthen, C8H30 6N3S. 9 g 3-Nitro-l (C. 1929 . II. 168) in 100 cem 
eisgekuhlter konz. H2S 04 gelost, Lsg. von 10,1 g K N03 in 50 ccm konz. H2S 04 cin- 
gerfihrt (Temp. nicht iiber 4°), auf Eis gegossen, Prod. mit W- gekocht, getrocknet 
u. mit Bzl. ausgekoclit. Aus Eisessig (Kohle) derbc, liellbraune KrystaUe, F. 196°. — 
18 g 3-Nitro-I in 175 ccm konz. H2S04 mit 10,5 g K N 03 in 100 ccm H2S04 wic vorst. 
nitriert, Prod. mit W. gewaschen u. getrocknet. Gemisch von 3 Dinitroderiw. (A, B 
u. C). Wiederholt mit A. ausgekocht u. heiC abgesaugt, Filtrate vereinigt. Riickstand 
lieferte aus wenig Eisessig das Isomere A (Hauptprod.) =  3,4-Diniirothionaphthen, 
C8H40 4N2S, aus Bzl. (Kohle) farblose Nadeln, F. 199,5°. — Dinilmthioiiaphthen B , 
C8H40 4N,S. Aus dem stark eingeengten alkoh. Filtrat. Aus CH3OH Blattchen, F. 98 
bis 99° (a-Form). Bei 24-std. Stehen nach dcm Auskrystallisieren mit dcm Lósungsm. 
kriimelige M., F. 119—121° (/J-Form); gcht durch Schmelzen in die a-Form iiber. — 
Dinitrothionaphthen G, C8H40 4N2S. Aus der Eisessig-Mutterlauge des A-Isomercn 
nach Eindunsten iiber CaO. Aus Bzl. (noch etwas A entfernt) +  PAe., dann Nitro- 
benzol u. Butanol, F. 171°. — 3,4-Diacetaminothionaphlhen, C12H120 2N2S. 3,4-Dinitro-I 
in A. mit SnCl2-HCl 3 Min. gelinde erwarmt, Doppclsalz in Acetanhydrid gelost u. 
W. eingetropft. Aus 40%'g- Essigsaure (Kohlc) Nadelchen, F. 167°. — 4,4'-Diamino- 
lhioindigo( ?). Voriges Doppelsalz 3 Stdn. mit 20%'g- HCl gekocht (Bldg. von 3-Oxy-
4-amino-I), Filtrat alkalisiert, mit K3Fe(CN)6-Lsg. oxydiert, blauo Flocken mit W. 
dekantiert, verkiipt u. wieder ausgeblasen. Fiirbt aus der Kupo Wolle, Seide u. Baum- 
wolle ultramarin- oder marineblau. — 4-Nitrothionaphihen, CsH50 2NS. 3,4-Dinitro-l 
mit A. u. konz. NH4OH kurz erwarmt (blutroto Lsg.), nach Abkiihlen kriiftig H2S 
eingeleitet. Aus wenig Aceton +  W., dann Bzn. gelbe Nadelbiiscliel, F. 88°. — 4-Amino- 
thionaphthen, CeH7NS. Voriges in Eisessig mit SnCl2-HCl 15 Min. gekocht, nach 24 Stdn. 
isoliertes Doppelsalz mit NaOH zerlegt, ausgeathert, A.-Lsg. mit konz. HCl yersetzt, 
Hydrochlorid (Nadeln) mit NaOH zerlegt. Aus Bzn. Nadelchen, F. 59°. Acetylderif., 
C10H9ONS, aus W. silbergliinzende Blattchen, F. 134°. — Azofarbsloff O1,i//10Q3A’3iS’2Ara. 
Aus vorigem mit Diazobcnzolsulfonsaure in salzsaurer Lsg. Aus W. orangene Blattchen. 
Saure blaustichig rot. — 4,7-Diaminothicmaphthen, C8H8N2S. Yorigen mit Hypo- 
sulfit red. u. ausgeathert. Aus verd. +  konz. HCl das Hydrochlorid, CgH10N2Cl2S, 
Nadeln, F. 151° (Zera.). Mit NaOH das Amin, aus Bzl.-Bzn. (1:1) Nadeln, F. 114°(Żers.). 
Diacelylderiv, C^H^.OjN.S, aus A. Nadeln, F. 287°.

Phemcyl-[m-oxipheńyl]-sulfid, C14H120 2S =  C0H5 • CO • CH2 • S • CeH4 ■ OH. Alkoh. 
Lsg. von w-Bromacetophenon u. m-Oxythiophenol mit 33%ig. wss. KOH yersetzt, 
kurz erwarmt, mit HCl gefallt. Aus Bzl. Nadeln, F. 78,5°. Oxi»i, C14H130 2NS, aus 
Bzn. Nadelchen, F. 92°. Mit m-Methoxytliiophenol ebenso der Methylaiher, CI5H140 2S, 
aus A. Nadeln, F. 47°. — 6-Oxy-3-phenylthionaphthen, C14Hi0OS. Yoriges in 15 Teile
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konz. HoSO.! cingcruhrt, blutrote Lsg. sofort in Eiswasser gegossen. Aus Bzn. Nadeln, 
F. 81°. Aus vorigom Metkyliither ebenso der Melhylather, C15HuOS, aus A. oder Bzn. 
Nadeln, F. 59°. — 7-Brom-6-oxy-3-phenyUhionaph(hen, C,aHeOBrS. In Chlf. mit
1 Mol. Br. Aus PAe. Prismen, F. 102°. In alkal. Lsg. mit (CH;!)2S04 der Methylathcr, 
aus CH3OH Blattclien, F. 113°; durch Bromicrung des yorigen Methylathers entstand 
ein Br-reicheres, nicht einhcitliches Prod. — 2,7-Dibrom-6-oxy-3-pheiiyllhioiiaphthcn, 
C14HsOBr2S. Mit 2 Moll. Br. Aus Bzn. Prismen, F. 12S°. Durch Bromiercn des 6-Meth- 
oxy-3-phenyl-I der Methylathcr, aus Eisessig Nadeln, F. 177°. — 2,5,7-Tribrom-6-meth- 
oxy-3-phenylthionaphthen, CJ6H9OBr3S. Mit 6 Moll. Br (24 Stdn.). Aus Eisessig derbe 
Nadeln, F. 164°. — 2,7-Dichlor-6-oxij-3-phcnyllhionaphthen, C^HgOCLS. In Chlf. mit
2 Moll. Cl. Aus Bzn. (Kohle) Nadelchen, F. 99°. — 2,5,7-Trichlor-6-oxy-3-phenylthio- 
naphthen, CjjH-OCIjS. Mit 3 Moll. Cl. Aus Bzn. Nadeln, F. 113°. — Verb. CUH$01^8(11). 
1 Mol. 6-Oxy-3-phenyl-I in 5 Teilen Chlf. gelóst, 6 Moll. Cl eingeleitet, Chlf. verdunstet, 
mit Bzn. verriebcn, Ruekstand aus Bzn. fraktionicrt. Der leichter losl. Teil bildete 
gelbe Prismen, F. 167° (Zers.), uniósł, in Alkalien. Macht J aus KJ frei u. verbraucht 
SnCL. Spaltet in sd. Eisessig (2 Stdn.) Cl ab; auf Zusatz von W. fallt III aus. Wird 
in Chlf. durch H u. Pd-Mohr zur yorigen Verb. red. — 2,5-Dichlor-6,7-dioxy-3-phenyl- 
thionaphthen, CUH80 ;C1,S. II in Eisessig mit SnCL-Eiscssig versetzt, mit W. gefallt. 
Aus Bzn. Tafelchen, F~. 160°. H ,S04-Lsg. lila, spater violett. Diacetylderip., ClBH120.,CI2S, 
aus A. Nadeln, F. 152°. — 2,5-Dichlor-3-phenylthionaphthe.nchinon-(6,7) (III), CilEjOjCLS.
1 Teil des vorigen in Eisessig mit 1 Teil H N03 (D. 1,4) kurz erwarmt. Aus Eisessig 
rote Nadelchen, F. 186°. H2SO.i-Lsg. rotviolett.

A n h a n g. Di-[p-oxyphenacyl]-disulfid, C10HhO4Sj. Alkoh. Lsg. von p-Oxy- 
(o-chloracetophenon mit Na,S2-Lsg. versetzt, erwarmt u. in W. gegossen. Aus A. 
Nadeln, F. 215°. Lsg. in Alkalien gelb, in konz. H;SO,, griinlichgelb. Umwandlung 
in 3,6-Dioxy-I gelang nicht. — Di-[p-oxyphe7iacyl]-sulfid, C^H^O^S. Wie vorst. mit 
KSH-Lsg. Aus A. Nadeln, F. 190°. — 3-Methoxyphenylthioglyicolsdure, C0Hi0O3S. 
Aus m-3VIethoxythiophenol u. Chloressigsauro. Aus Bzn. Nadeln, F. 64°. tlberfuhrung 
in 3-Oxy-6-methoxy-I gelang nicht. (Liebigs Ann. Chem. 527 . 38—60. 60—71. 71—83. 
83—114. 23/12. 1936. Braunschweig, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

Andrea Sanna, Kondcnsationsproduktc ans Diphenylcarbazid und Zuckem. Die 
Rk. zwischen Pentosen u. symm. Diphenylcarbazid bleibt nicht bei der Stufo eines '1'etra- 
oxybutylphenyloxylriazols (I) stehen, sondem geht unter Abspaltung von 2 EL O weiter

CHOH-CHOH N-----C'OH HC-----CH N C-OH
1 1 11 11 1  u n u

I CH,OH CHOH------C N II  HC C----- C N

''^ C *H 6 " V "  ^ C 8H6
zum a-Furylphenylo xy tria zol (II), C12H902Na, aus A. mit W. heOgelbes mikrokrystallines 
Pulvor Tom F. 160° (Źers.). Die Verb. wurde aus Arabinose u. Xylose dargestellt durch
3-std. Kochen mit Diphenylcarbazid in verd. Essigsaure, gepuffert mit Na-Acetat im 
H3-Strom. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5 - 1. 528—30.1936. Sassari, Univ.) Oh l e .

Reginald G. Heyes und Alexander Robertson, Oxycarbonylverbindungen. XII.
5,7-Dioxycumarin. (XI. vgl. C. 19 3 6 . II. 474.) Naeh H e r z ig  u . W e n z e l  (M h. Chem.
2 4  [1903]. 864) soli die Anwendung der PERKINsclien Rk. auf Phloroglueinaldehyd (I) 
nur 2,4,6-Ti'iaeetoxybenzylidendiacetat (II) liefern, wahrend GATTERMANN (Liebigs 
iVnn. Chem. 357  [1907]. 345) 5,7-Diacetoxycumarin (III) erhalten zu haben behauptet. 
Vff. haben gefunden, daB sowohl I wie II bei der PERKINschen Rk. vorziigliche Aus
beuten an III geben. II ist offenbar das Zwischenstadium der Cumarinsynthese. III 
wurde zum 5,7-Dioxycumarin entacetyliert, dessen Dimełhylather mit naturlichem 
u. mit naeh bekannten Yerff. synthetisiertem Citropten ident. war.

V e r s u c h e .  5,7-Dimelhoxycumarin-3-carbonsaurc, C12H10O0. 2-Oxy-4,6-dimeth- 
osybenzaldeliyd, wss. Lsg. von Cyanessigsaure u. 20°/oig. NaOH 2 Stdn. geschiittelt, 
am folgenden Tag mit HC1 angesiiuert, Nd. (4,6-Dimethoxysalicylideneyanessigsaure) 
mittels NaHCO,-Lsg. gercinigt [F. 205° (Zers.)] u. mit verd. HC1 ł/» Stde. erhitzt. 
Aus Aceton hellgelbe Nadeln, F. 249° (Zers.). — 5,7-Dimethoxycumarin (Citropten), 
CuH10Ov 1. Vorige mit Chinolin u. etwas Ću-Bronze 40 Min. gekocht, Filtrat mit 
verd. HC1 angesauert, ausgeathert usw. 2. 2-Oxy-4,6-dimethoxybenzaldehyd mit 
Acetanhydrid u. Na-Acetat 18 Stdn. auf 180—190° erhitzt. Aus CH3OH oder wenig 
Aceton Prismen, F. 147°, in alkoh. Lsg. intensiy fluorescierend. — 5,7-Diacetoxy- 
cumarin (III), C13H10O9. I oder II mit Acetanhydrid u . Na-Acetat 12—14 Stdn. a u f
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185—190° erhitzt. Aus CH3OH, dann A. (Kohle) Prismen, F. 140°. — 5,7-Dioxy- 
cumarin, C9H0O4. III in A. mit 10°/„ig. NaOH bis zur homogenen Lsg. erhitzt, mehr 
NaOH zugegeben, nach 15 Min. mit HC1 angcsiluert, A. yerdampft. Aus verd. Essig- 
saure Prismen, F. 285—286°, in A. nicht fJuorescierend. Farblose Lsg. in konz. H2S04 
fluoreseiert im Sonnenlicht schwach blaulichgriin. Liefert in sd. Aceton mit CH3J 
u. K2C03 Citropten, F. u. Misch-F. 147°. (J. chem. Soe. [London] 1936. 1831—32. 
Dez. Liverpool, Univ.) LlNDENBATJM.

Heou-Peo Tseou und Yih-Teh Wang, Kondeiisation des Dimethylanilins mit 
Formaldehyd und Piperidin. (Vgl. C. 1935- I. 2G74. 2075.) In alkoh., schwach alkal. 
Lsg. kondensiert sich bei 30-std. Erhitzen am RiickfluB (CH3)2N • CnHr, mit HCIIO u. 
Piperidin (jo 0,5 Mol.) zu p-Piperidinoniethyldimethylanilin, CUH22N2, nach zwei- 
maligem Umkryst. aus 60%ig. A. gelbhche Nadeln vom F. 43°. Ausbcute an Rohprod. 
54%, an reinem Prod. 35°/0 der Theorie. Chloroaurat, C14Hj2N2, 2 HCI-2 AuCl3, gelbe 
Krystalle, F. 120°. Chlorozinkat, Ci4H22N2-2 HCl-ZnCl,, aus W. Krystallchen, F. 215°. — 
Bei groBem t)berschuB der freien Base entsteht ais Hauptprod. M o t h y 1 o n - b i s - 
p i p e r i d i n .  In stark saurem Medium kondensiert sieli (CH3)2N-C„H- lediglich mit 
dem Aldehyd unter Bldg. von 4,4-Bisdimethylaminodiphcnylmethan. Bei Ersatz des 
Piperidins durch NH(C2II5)2 bzw. durch SiŁureamido findet keine Kondensation statt. 
Ohne Erfolg waren auch Verss., das (CH3)2N-C0H5 durch Anisol zu ersetzen. (J. Chin. 
chem. Soc. 4. 418—21. Nov. 1936. Univ. of Chokiang. [Orig.: engl.]) Pangritz.

C. Candea, E. Macovski und J. Kiihn, Bromderivate des Cliinolinhomoneurins. 
(Vgl. C. 1936. II. 2720.) Chinolinhomoneurhibromid (I) gibt mit 1 Mol. Br Chinólin- 
dibromhomoneurinbromid (II), das mit einem 2. Mol. Br das Tribromid (III) lieferte. 
Das Chinolinhomoneurinjodid gibt dagegen schon mit 1 Mol. Br das Dibromjodid des 
Chinolindibromhomoneuruis (IV). Das einfache Jodid der Dibromverb. (V) analog II ist 
auf direktem Wege nicht erhaltlich. Das Verh. der Chinolinvorbb. ist dcm der fruher 
beschriebenen analogen Pyridinverb. im allg. sehr iihnlich. Unterschiedo bestehen nur 
im Yerh. gegen NH3. Das Tribromid III u. das Dibromjodid IY werden in der Kalte 
von konz. was. NH3 nicht angegriffen. IV reagiert aber in alkoh. Lsg. n. wie das ent- 
sprechendo Pyridinderivat.

. o o  .. uON— CH,-CH:CH, N—CHfCH-OH.
Br Br Br Br Br,

V e r s u c h e .  Chijiolinhonwneurinbromid (I), C]2H12NBr, aus Chinolin u. Allyl- 
bromid; aus A. mit A. Krystalle vom F. 171°. — Ćhiiwlindibromhornoneurinbromid (II), 
C12H12ŃBr3, aus A. mit A. Krystalle vom F. 192° (Zers.). — Chinolindibromhomoneurin- 
tribromid (III), C12H12NBrr>, aus A. gelbe Krystalle, wenig losl. in W., F. 107—108°. — 
Ghinolinhomoneurinjodid, C]2H12NJ, aus A. gelbe Krystalle vom F. 177—178°. — 
Chinolindibromhomoneurinjodid, C,2HI2NJBr2 (V), aus II mit KJ, aus A. gelbe Krystalle, 
die beim F. 136— 137° rot werden. — Chinolindibromhomoneurindibromjodid (IV), 
C,2H12NJBr4, aus A. orangefarbige Krystalle vom F. 123°. (Atti Congr. naz. Chim. 
pura appl. 5 . I. 330—36. 1936. Timisoara [Rumanien], Polytechnikum.) O hle.

Lydia Montł, Die Einwirkung von Formaldehyd auf Ozycliinoline. Der Inhalt 
dcckt sich mit dem der C. 1936 .1. 4909 u. fruher referierten Arbeitcn. (Atti Congr. naz. 
Chim. pura appl. 5. I. 403—07. 1936.) Oh l e .

Kurt Lehmstedt, Bemerkungen zur VIII. und IX . Mitteilung iiber Acridone von
I. Tanasescu und E. Ramontianu. (Vgl. C. 1936. II. 981 u. fruher.) Vf. bespricht die 
letzten Arbeiten von TaNASESCU u . RAJIONTIANU (C. 1937. I. 605. 606) u. bleibt, 
abweichend von diesen Autoren, bei sciner friiheren Auffassung (C. 1936. II. 475), 
daB dio Verb. C13H90 2N von KLIEGL u . F ehblf, ein N-Oxyacridon ist, welches bei 
hoherer Temp. u. bei der Salzbldg. in der tautomeren Form eines 9-Oxyacridin-N-oxyds 
reagiert. — Die Angabe obiger Autoren, daB das wasserfreie 9-Methoxyacridin nicht 
bei 03“, sondern bei 93° schm., ist irrtumlich. (Ber. dtsch. chem. Ges. 70. 172—73. 
6/1. 1937. Braunschweig, Techn. Hochseh.) LlNDENBAUll.

Masao Tomita, Ober die Synthese der Diphenylendioxydderivate. IX. Uber den 
JlingschluP des Diphenylendioxydkems. (VIII. vgl. C. 1936. II. 3673.) Vf. stellt alle 
bis jetzt bekannten Bildungsweisen des Diphenylendioxyds zusammen. Nur 2 von 
ihnen sind fiir praparative Zwecke yerwendbar. Verf. A: Dehydratisierung von 2,2'-Di- 
oxydiphcnyluther mittels HBr in Ggw. einer Spnr von rotem P (vgl. III. Mitt., C. 1933.



217 4  D j. P r a pa r a t iy e  o r g a n isc h e  Ch e m ie . N a t u r s t o f f e . 1937. I .

II. 3132). Verf. B: Kondonsation von 2 Moll. o-Bromphenolkalium in Ggw. von 
Cu-Bronze (ygl. I. Mitt., C. 1932 . II. 1304). Mittels des Verf. B konnen, wie friiher 
gezeigt, aueh Deriw. des Diphenylendioxyds dargestellt werden, aber nur symm. 
substituierte; auBerdem ist die Ausbeute bei methoxylierten u. earboxylierten Aus- 
gangsmaterialien ungeniigend. Die allgemeine Verwendbarkeit des Verf. A hat Vf. 
an den 5 folgenden Beispielen gepriift. Die 2,2'-Dimetlioxyverbb. wurden mit HBr- 
Eisessig im Rohr entmethyliert, u. die 2,2'-Dioxyverbb. wurden mit 48%ig. HBr +  
etwas rotem P cyclisiert. — 1. 2,2'-Dimethoxy-5-mdhyldiphenyldlher, C15Hle0 3. Aus 
Guajacol u. m-Brom-p-kresolmethylather. Fl., Kp.3 160— 170°. — 2,2' -Dioxy-5-melhyl- 
diphcnyldther, C13Hla0 3, Ivp.5 182—183°, Prismen, F. 92°. — 2-Mdhyldiphenylen- 
dioxyd, C13H10O2, Prismen, F. 54°; mit HN03-H2S04 blau. Ausbeute ea. 0,2 g aus
2 g des yorigen. — 2. 5-Brom-4-oxy-l,2-dimdhylbenzol. a) Durch Bromierung des 
4-Oxy-l,2-dimcthylbcnzols (vgl. VIII. Mitt.); b) durch Red. des bekannten 5-Nitro-
4-oxy-l,2-dimethylbenzols zum Amin u. Ersatz des NH2 durch Br auf dem Diazo- 
wege (Konst.-Beweis). Krystalle, F. 80°. — 5-Ammo-4-?nellioxy-l,2-dimelhylbciizol, 
C„H13ON. Durch Red. der 5-Nitro-4-methoxyverb. Schuppen, F. 92°. — 5-Brom-
4-mdhoxy-l,2-dimethylbenzol, C9Hu OBr, Kp.4 152—153°, Krystalle, F. 30—32°. —
5-Oxy-4-mdhoxy-l,2-dimdhylbenzol, C9H120 2, Nadeln, F. 64°. — 2,2' Dimdhoxy-4,5-di- 
mdliyldiphcnyluthcr, C10H18O3. Aus vorvorigem u. Guajacol oder aus yorigem u. o-Brom- 
anisol. Dicke Fl., Kp.4 185— 186°. — 2,2'-Dioxy-4,5-dimdliyldiphenylaiher, C14H140 3, 
Kp.5 195—199°, Nadeln, F. 80°. — 2,3-Dimdhyldiphenylendioxyd, C14H12Ó2, Nadeln, 
F. 113°; mit HN03-H2S04 blau. Ausbeute 0,2 g aus 2 g des yorigen. -— Durch mehr- 
faches Umlosen des in der III. Mitt. beschriebenen 2,3,6,7-Tdramelhyldiphenylen- 
dioxyds (F. 167°) stieg dor F. auf 218°. — 3. ■5-Brom-4-mdhoxy-l,3-diinelhylbcnzol, 
C9HuOBr. Durch Mcthylieren der 5-Brom-4-oxyvcrb. Fl., Ivp.5 107—108°. — 2,2'-Di- 
nidhoxy-3,5-dimdhyldiphenyldłher, C10HlsO3. Aus yorigem u. Guajacol. Dicke Fl., 
Kp.4 171°. — 2,2'-Dioxy-3,5-dimdhyldiphenylałher, C14H140 3, Nadeln, F. 78°. —
l,3-Dimdhyldiphenylendioxyd, CMH120 2, hellgelbes 01; mit HN03-H2S04 blau. Aus
beute gering. — 4. 2,5,2'-Trimdh<)xydiphenyldther, Clr)Hir,0.,. Aus Guajacol u. Brom- 
hydrochinondimethylathor. Fl., Kp.c 201—203°. — 2,5,2'-Trioxydiphenyldther, C12H 10O4, 
Fl., Kp.4 208—215°. Wird durch HBr +  P nicht cyclisiert. — 5. 2,3,2 -Trimdhoxy- 
5,4'-dimdhyldiphenylalher, Cr H,0O4. Aus Kreosol u. 5-Bromkreosolmethyliithcr (ygl. 
IV. Mitt., C. 1935 . I. 1053). Fl., Kp.3 188—189°. — 2,3,2'-Trioxy-5,4'-dimdliyl- 
diphenyldther, CI4H140 4, dickes 01. Konnte ebenfalls nicht cyclisiert werden. (J. phar- 
mac. Soc. Japan 56 . 142—47. Okt. 1936. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Lindenbaum.

Masao Tomita, Ober die Synthe.se der Diphenylendioxydderivate. X. Synthese 
der R-AmiiwalkyłaminodiphenylciuMoxyde. (IX. vgl. yorst. Ref.) Verschm. man 
2-Aminodiphenylendioxyd (VI. Mitt., C. 1936 . I. 2552) mit dcm Salze eines R-Amino- 
alkylchlorids oder -bromids 6—7 Stdn. bei 140—150°, oder erhitzt nmn die Kompo- 
nenten in A. 40 Stdn. auf 100°, so entstehen 2-\R-Aminoalkylamino]-diphenylendioxyde 
mit einer Scitenkette vom allgemeinen Typus —N H 1 [CH2]n-NR2. Dieselben sind 
gelbo Ole, welche mit HN03-H2S04 die blaue Farbrk. zeigen. Ihre Hydrochloride 
sind in W. losl. u. kryst. meist mit 1 oder 2 Moll. H20 . — 2-[fi-Aminoalhylamino]- 
diphenylendioxyd. Hydrochlorid, C14H,40 2N2, 2 HCI, Nadeln, F. 255° (Zers.). —
2-l(5-{])iathylamino)-athylami'ao]-di’phenylcndioxyd. Hydrodilorid, C18H220 2N2, 2 HCI, 
HaO, Nadeln, F. 120° (Zers.). — 2-[f}-Piperidinodthylanu7io]-diphenylendioxyd. Hydro- 
chlorid, Cl9H220 2N2, 2 HCI, H20 , Blattehen, F. 224° (Zers.). — 2-[y-(Didłhyla?nino)- 
proj)ylamino]-diphenylendioxyd. Hydrochlorid, C19H240 2N2, 2 HCI, 2 H ,0, Blattehen, 
F. 161° (Zers.). — 2-[y-Piperidinopropylamino]-diphenylendioxyd. Hydrochlorid, 
C20H24O2N2, 2 HCI, 2 H20, Nadeln, F. 246° (Zers.). — 2-[8-{Didthylainino)-butylamino]- 
diphenylendioxyd. Hydrochlorid, C20H25O2N2, 2 HCI, 2 H20 , Nadeln, F. 276°. —
2-[S-(Dialhylamino)-rx.-mdhylbiUylamino]-diphe7iylendioxyd. Hydrochlorid, C21H280 2N2,
2 HCI, 2 II20, Tafeln, F. 248°. — 2-[e-(Didthylamiiw)-amylamino]-diphenylcndioxyd. 
Hydrochlorid, C21H28Ó2N2, 2 HCI, 2 H20 , Blattehen, bei li0 °  sinternd, F. 191°. (<T. 
pharmac. Soe. Japan 56. 147—49. Okt. 1936. Tokyo, Chem. Lab. „Itsuu“. [Nach 
dtsch. Aus/.. ref.]) ' LlNDENBAUM.

P. W. Neber, A. Burgard und w . Thier, Eine neue, allgemeine Methodc zur 
Oeiińnnung von y.-Amino- und a,y-Diaminokeloverbindungen. II. (I. ygl. C. 1935 . 
I. 2978.) In Fortsetzung ihrer Unterss. haben Vff. zunachst die Frage gepruft, ob es 
moglich ist, mittels ihres neuen Verf. zu komplizierteren a-Aminoketonen zu gelangen. 
Naeh miBlungenen Verss. mit den Oximen des 3,4-Dioxy- u. 3,4-Dimethoxyaeeto-
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phenons gelang es, das Oxim des 3,4-Methylendioxyacetophenons (Acetopiperons) glatt 
in das Hydrochlorid des w-jbninoacelopijierons umzuwandeln, welches schon lango 
ais Ausgangsmaterial zur Darst. des Adrenalins dient. Die Konst. desselben wurde 
auf rein synthet. Wege bestatigt. — Man kann mittels dieses Verf. auch zu a-Amino- 
/?-ketonsaurederiyv. gelangen. Das Acetessigesteroxim selbst ist zwar ungeeignet, 
da es sich leicht zum Methylisoxazolon eyclisiert. Aber das Oxim des Acetes&igsdure- 
anilids lieB sich recht glatt in das Hydrochlorid des a.-Aminoacelessigsdureanilids, 
CH3-CO-CH(NH2)CO-NHC,jH6, umlagern, welches zum Vgl. durch Red. des Iso- 
nitrosoacetessigsaureanilids dargestellt wurde. Beidc Salze liefern, mit Alkali zerlegt, 
daa gleiclie Dihydrodiazin I. Der neue Wcg fuhrt nicht zur zu besseren Ausbeuten ais 
dio altcren Verff., sondern ist auch bei a-Alkyl-/?-ketonsaurederivv. anwendbar, wo die 
anderen Verff. versagen. — DaB das Verf. auch zur Gewinnung von cycl. 1,2-Amino- 
ketonen gecignet ist, wird an den Oximen des a-Hydrindons, a-Tetralons u. zweier 
y-Piperidouderiw. gezeigt. — Ein wesentlicher Vorzug des Verf. besteht schlieBlich 
darin, daB die neuo Umlagerung von Ketoximen an ein u. dcrselben Substanz wieder- 
liolt durchgefiihrt werden kann. Beispiel: Aeetonoxim-> Aminoaceton (I. Mitt.) 
Benzoylderiy. -> Benzoylariunoacetonoxim ->- p-Tohiolsulfonsdureester (II) ~y Benzoyl-
1.3-diaminoaceton ( iii)  ->- 1,3-Diaminoacelon.

I CH3 C = N  CH CO N H • CcH5 C A .C0-NH .CH 2-C O .(I2.NHs
c»h 5-n h -c o -c h - n = c -c h3 8 6

n  C6H5 • CO • NH • CH2 • C(CH3) :-N • O ■ S02 • C0H., • c h 3 
V e r s u c h e .  3,4-Dioxyacełophenonoxim. Aus dem Keton (ROSENMUND u. 

L o h f e r t , C. 1929 . I. 396) in heifler wss. Losung. Aus Essigester (Kohle), F. 184° 
(Zers.). — 3,il-Diacetoxyaceloplienon, C12H120 5. Mit sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat. 
Aus verd. Essigsiiure Bliittchcn, F. 91°. — 3,4-Di-[benzoyloxy]-acetophenon; C22H10O.. 
Mit 0,;H.-COCl ii. NaOH bei 10—20°. Aus A., F. 118°. — 3,4-Dimethoxyacelophenon- 
oxim, C10H13O3N, aus Bzl., F. 144°. — 3,4-DimethoxyacetaniUd, ClnH130 3N. 1. Aus 
vorigem in Pyridin mit p-Toluolsulfochlorid (Kaltegemiseli); nach ó Stdn. in Eis- 
wasser eingeriihrt, alkalisiert u. ausgeathert. 2. Voriges in 4-n. NaOH mit p-Toluol- 
sulfochlorid in Aceton yersetzt (Kaltegemiseli), spiiter im Vakuum bei hóchstens 30° 
verdampft. Aus Bzl., F. 133°. — Aceiopiperonoxim-p-toluol$ulfonsaureester. Aus dem 
Oxim in Pyridin mit p-Toluolsulfochlorid (Kaltegemiseli); nach 2 Stdn. in Eiswasser 
eingeriihrt. Aus Bzl.-PAe., F. 75° (Zers.), zersetzlich. — w-Aminoaceło^ńperonhydro- 
chlońd. Vorigen (roli) in absol. A. unter starker Kuhlung mit C2H6OK-Lsg. yersetzt-, 
auf Baumtemp. erwiirmen gelassen, wiederholt in W. yon 50—60° getaucht, in Eis ge- 
kuhlt, vom K-p-Toluolsulfonat abgesaugt, mit A. verd., mit 2-n. HCl ausgezogen, 
Auszug im Yakuum bei 30—40° yerdampft, mit Chlf. yerrieben, warmen absol. A. 
bis zur Lsg. zugefiigt, in absol. A. gegossen. WeiB, F. 193°. — <x-Nitro-p-[3,4-methylen- 
dioxyphenyl]-dthylen, C9H ,04N. In stark gekuhlte alkoh. Lsg. von Piperonal u. Nitro- 
methan methanol. KOH eingeriihrt, nach beendeter Rk. (Probe in W. klar losl.) mit 
Eiswasser u. verd. H2S04 zerlegt. Aus A. gelbe Nadeln, F. 161°. Aus der Mutterlauge 
durch Verdampfen der zugehorige Niłroalkohol, C9H90 5N, aus Bzl.-PAe. (Kohle) 
Stabchen, F. 94°. — a.-NUro-(i-brom-ji-[3,4-'inelliylendioxyphenyV]-athylen, Ci,H60 4NBr. 
In Chlf. mit Br l/2 Stde. gekocht, Chlf. abdest., 01 unter Eiskuhlung mit alkoh. Na- 
Acetatlsg. yersetzt; erst Lsg., dann Niederschlag. Aus A. gelbe Blattchen, F. 98 bis 
99°. —- (o-Nitroacełopipercm. Voriges in sd. methanol. KOH eingetragen, nach einigem 
Kochen gesiitt. (NH4)2C03-Lsg. zugegeben, A. abdest., ausgeathert, A.-Ruekstand mit 
etwas konz. H2S 04 10 Min. auf W.-Bad erhitzt, mit W. yerd., ausgeathert usw. Aus 
Essigester blaBgelbe Nadeln, F. 172°. — o>-Aminoacetopiperonhydroch,lorid. Yoriges 
in Eisessig mit P t0 2 hydriert, Filtrat nach Zusatz von 2-n. HCl im Vakuum ein- 
gedunstet usw. Ident. mit obigem. — Acetessigsmireanilidoxim-p-toluolsidfons&ureester, 
<'r,H1,0 4X2S. Aus dem Oxim [nach scharfem Troeknen iiber P20 5 F. 135° (Zers.)] 
u. p-Toluolsulfochlorid in Pyridin wie oben. Aus verd. A. Nadelchen, F. 128° (Zers.). — 
a.-Aminoacel.e.mgsdureanilidhydrocMorid. Aus yorigem mit C2H5OK wie oben. Erst 
golbes 01, im Vakuum iiber P20 5 u. Natronkalk fest, auBerst "hygroskop., in wss. Lsg. 
rascli unter Bldg. von I dissoziierend. — Entsprechendes Dihydro-1,4-diazin (1), 
C ôHsoOaN,. Aus der wss. Lsg. des yorigen mit yerd. Lauge. Aus A. blaBgelbe Nadelchen, 
F. 222° (Zers.). — Acctessigsaure-p-dimelhylaviinoanilid, C12H1C0 2N2. Aeetessigester 
im Bad yon 160° erhitzt, Gemisch yon p-Aminodimethylanilin u. Aeetessigester (1: 1) 
eingetropft, wobei der gebildote A. abdest., noch 20 Min. auf 170" erhitzt; beim
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Erkalten Krystallbrei. Ans Bzl.-Lg., dann Bzl. Nadelehen, P. 113°. — Oxim, ans A., 
F. 137° (Zers.). Der p-Toluolsulfonsiiureester konnte nicht erhalten werden. — Acel- 
essigsdure-p-nitroanilid. Wie oben mit p-Nitroanilin. Aus yiel W., F. 124°. — Iso- 
niłrosoderii'., C10H9O5N3. Voriges in n. NaOH mit wss. NaN0.3-Lsg. yersetzt, boi 20° 
in 0,5-n. H2S 04 eingerulirt. Aus Essigester-Lg. blaBgelbe Nadeln, F. 185° (Zers.).

a-Hydń?idonoxim, F. 144°. — p-Toluolsulfonsdureester, C16H150 3NS. In Pyridin 
bei 0°; 18 Stdn. im Eisschrank. Aus Essigestcr Tafelchen, F. 167° (Zers.). —■ fi-Amino- 
<x.-hydrindonhydrodilorid: Aus Yorigem mit C2H5OK wde oben bei 0°; sehlieBlich 4 Stdn. 
geschiittclt, Filtrat in A. gegossen, mit 2-n. HCl ausgezogen u. eingeengt. Aus A. (tief 
roto Lsg.) gelbo Krystalle, Zers. oberhalb 240°. Pikrat, tief gelb, Zers. 156°. — o.-Tetralon- 
oxim, aus yerd. CH3OH, F. 104°. Vgl. D. R. P. 346 948 (C. 1922 . II. 1141). — p-Toluol- 
mlfonsaureester, aus Essigester-PAe. Stabchcn, F. 96°. Vgl. SCHROETER (C. 1930 .
II. 729). — ()-Amino-a.4etralcmhydrocMorid, CWH120NC1. Aus yorigem mit C2H5OK; 
ł/ 2 Stde. geschiittelt; Rohprod. nochmals in W. gelost, Filtrat im Vakuum yerdampft, 
iiber NaOH getrocknet. Zers. 117°. — l,2,2-Trimdhyl-6-phmylpiperidon-(4), C^H-^ON. 
Lsg. von 2,2-Dimethyl-6-phenylpiperidon-(4) in wenig Bzl. mit wasserfreicm Na2C03 
u. (CH3)2S 04 1 Stde. gekocht, warmes W. zugegeben, Bzl. im Vakuum bei 40° entfernt. 
Aus PAc., F. 78°. — Ozime. Aus A. Krystalle, F. 181—182°. Aus dem eingeengten 
Filtrat das stereoisomere Oxim, aus A. Krystalle, F. 164—165°. — p-Toluolsulfon- 
sdureester, C2IH260 3N2S, aus wenig Bzl. -j- viel PAe. (Kaltegemiseh) Krystalldrusen, 
F. 107° (Zers.). — l,2,2-Trimdhyl-6-phenyl-5 (oder 3)-aminopiperidon-(4)-hydrodilorid. 
Aus yorigem u. C2H5OK bei Raumtcmp., dann 40—60° usw.; Rohprod. mit yerd. 
NaOH u. A. zerlegt, rotgelbes, dickes, nicht destillierbares 01 in der bereehneten Menge 
HCl geldst. Stark hygroskopisch. — l-Mdhyl-2,6-diphe.nylpipcridon-(4)-oxim, 
C,8H20ON2, aus A. derbe Krystalle, F. 190°. — p-Toluolsulfonsduree$ter, U 2jH20O3N2S, 
aus Bzl. -f- PAe. Krystallchen, F. unscharf 98°. — p-NapMhalinsulfonsaureesier, 
C29H260 3N2S. Mit /?-Naphthalinsulfoclilorid. Aus Bzl.-PAe. mkr. Nadelwarzen, F. 120" 
(Zera.). — l-Mdhyl-2,6-diphenyl-3-amiiwpipcridon-(4)-dihydrodilorid, ClsH22ON2Cl2. 
Vorvorigen oder auch yorigen in absol. A. mit C2H-ONa-Lsg, l>/2 Stde. geschiittelt, 
mit A. yerd., Filtrat mit W., dann 2-n. HCl ausgezogen usw., schliefilich aus Chlf. -f A. 
umgefallt. Bei 90° sinternd unter HCl-Verlust, Zers. 130". — Entsprechendes Dihydro-
1,4-diazin, CjuHjjNj. Wss. Lsg. des yorigen mit verd. Alkali gefallt, amorpbes Prod. 
in der eben nStigen Menge Chlf. gelost, Filtrat mit der gleichen Menge A. u. nach 
Filtrieren nochmals mit A. yersetzt. Niidelohen, bei 160° gelb, F. 187° (dunkelrot). —
l,-5-Diphenyl-5-[methylamino]-penten-(l)-on-(3), C18H19ON =  CfiH- ■ CH(NH• CH3) • CHZ■ 
CO'CH: CH-C,jH5. Nebenprod. yon der Darst. des l-Methyl-2,6-diphenylpiperidons-(4) 
aus Dibenzalaceton u. CII,• NIL beim Arbeiten in Wintcrkaltc. Aus A. derbe Krystalle, 
F. 100°. Nach Kochen desselbcn in A. (genau 30 Min.) kryst. das Piperidon (F. 146°) aus.

Be.nzoylaminoacdon, C10Hu 0 2N. Acetonoxim-p-toluolsulfonsaureester (I. Mitt.) in 
absol. A. mit C2H5OK-Lsg. yersetzt (Kiiltegemisch), 2V2 Stdn. geschuttelt, wie iiblich 
in Aminoacetonhydrochlorid iibergefiihrt, dieses im Vakuum iiber Natronkalk vom 
HCl befreit. Wss. Lsg. desselben unter Eiskiihlung langsam mit C,jH--COC1 yersetzt, 
etwas Essigester zugegeben, wss. K2C03-Lsg. eingetropft, 1 Stde. geschuttolt, mit 
Essigestcr extrahiert usw. Nach Ycrreiben mit Lg. aus wenig Essigester Blattchen, 
F. 85°. — Oxim, CIOH 120 2N2, aus W. (Kohle) Blattchen, F. 136°. — p-Toluólsulfon- 
sdureester (IT), C,;H ,s0.,N2S. In Pyridin bei —15 bis —10°; in yerd. Sodalsg. yon 0° 
gegossen. Aus Essigester von 40°, F. 74° (Zers.), sehr unbestaudig. — Benzoyl-l,3-di- 
aminoacdonhydrodilorid (nach III), C10H13O2N2Ćl. Aus II u. C2H,OK. Aus absol. A. 
Krystalle, F. 207°. — Verb. C1&H2\03N3. Obiges Oxim in 2-n. NaOH gelost, unter 
starker Kiihlung /3-Naphthalinsulfoehlorid (oder auch p-Toluolsulfochlorid) in Aceton 
eingetropft, Nd. mit W. gowaschen. Aus stark yerd. A. farblose Nadelehen, F. 183°. 
(Liebigs Ann. Chem. 526 . 277—94. 14/12. 1936. Tubingen, Uniy.) L in d e n b a u m .

August Darapsky und Paul Heinrichs, Ober C-Aminophthalazon und N-Amino- 
phthalimidin. Vff. haben zunachst Phthalazoncarbonsaure (I, B  =  CO,H) nach CURTIUS 
zum C-Aminoplithalazon (I, B =  NH2) abgebaut; das Amin besitzt nur schwach bas. 
Charakter, denn das Hydrochlorid wiid schon beun Umkryst. aus W. wieder zur freicn 
Base hydrolysicrt. Mit H N 02 liefert das Amin wohl unter intermediiirer Bldg. eines 
unbestandigen Diazokórpers (I, R =  —N=NOH) u. unter N2-Entw. u. spontaner Um- 
lagerung des zunachst entstehenden Phenols (I, R  =  OH) das bekannte Phlhalhydrazid 
(II). Nun liefern Pyridazinone — I (R =  COOH) enthalt obenso wie das Phthalazon selbst 
einen mit einem Bzl.-Kern kondensierten Pyridazonring — wie friiher (ygl. DarapSKT
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u. VAN DER B e c k  bzw. u. P h i l i f p , J. prakt. Choin. [2] 113. 130 bzw. 134) gefunden 
wurde, bei der Red. mit Na-Amalgam unter gleiehzeitiger Ringverengcrung Pyrrolidone 
(z. B. I I I I V ) .  Nach G a b r ie l  u . N e u m a n n  (1893) fiihrt die Red. des Phthalazons 
mit Zn u. rauchender HCl unter Ringvorengcrung, aber unter gleiohzeitigom Austritt 
des einen N-Atoms in Form von NH3, zum Phthalimidin (V, R =  H). Vff. erhielten in 
analoger Weise aus I (R =  C02H) dio Plithalim-idincarbonsaure (V, R =  COOH), die 
beim Erhitzen unter C02-Abspaltung V (R =  H) lioferte. In alkal. Lsg. jedoch konnte 
.sowohl I (R =  COOH), wie auch Phthalazon selbst oline N2-Abspaltung, in gleichem 
Sirrne wTie III->-IV, zu N-Aminonaphthalimidincarbonsdure (VI, R =  COOH) bzw. 
N-Aminophlhalimidin (VI, R =  H) red. werden. Die N-Aminoverbb. wurden dabei in 
Form ihrer Benzalderiw. abgeschieden; Benzal-N-aminophthalimidincarbonsaure ging 
beim Erhitzen unter C02-Abspaltung in die Bonzalverb. von VI (R =  H) iiber u. lieferte 
schon beim Dest. mit W.-Dampf infolge Hydrolyse die freie Saure (VI, R =  COOH). 
Verss., I (R =  COOH) so zu hydrieren, daB der G-gliedrige Pyridazinring dabei erhalten 
bleibt, waren ohno Erfolg.

V e r s u e h e .  Phthalazoncarbonsdure (I, R =  COOH), C„H0O3N2, aus Phthalon- 
sauro (durch Oxydation von Naphthalin oder Tetralin mit KMn04, vgl. G raebe u . 
Trumpy [1898] bzw. v. Braun, Ber. dtsch. chem. Ges. 56 [1923]. 2333) u. Hydrazin- 
hydrat in A. soli nach v. R oth en b u rg  (J. prakt. Chem. [2] 51 [1895]. 150) unmittelbar 
1 (R =  COOH) vom F. oberhalb 250° entstehen, es bildet sich jedoch, wio Vff. fanden, 
das Diammoniumsalz, das erst beim Ansauern mit HCl I (R =  COOH) vom F. 232° 
ergibt. Am einfachsten wird dio Siiure nach F r a n k e l (Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 
2808) direkt aus der Oxydationslsg. u. Hydrazinhydrat dargestellt, Krystallchen aus 
absol. A., F. 232°; NH.,-Salz, C0H9O3N3• H ,0, durch Losen der Saure in uberschussigem 
NH3, F. 237°; Diammoniumsalz, C0H10O3N[, aus dor Siiure mit Hydrazinhydrat in absol. 
A., Prismen aus 50°/oig. A., F. 249—250°; Athylester, CuH10O3N2, mit absol. A. ( +  konz. 
H;SO.,) verfilzte Nadeln aus A., F. 169°; Melhylester, C10H8O3N2, in analoger Weise, 
aus Methanol, F. 211°. — Pkthalazoncarbonsdurehydrazid (I, R =  CO-NH-NH2), durch 
Kochen des vorigen Athylesters mit Hydrazinhydrat in absol. A., verfilzte Nadeln aus A. 
u. wenig W., F. 234°; Hydrochlorid; boim Schutteln mit Aldehyden die entsprechenden 
Kondensationsprodd., die nicht umkrystallisierbar waren u. daher mit W. gewaschen 
wurden, alle schmolzen iiber 290°: Benzalverb., Oxybenzalverb., p-Melhoxybenzalverbin- 
dung. — Phtlialazoncarbonsaureazid (I, R =  CON3), C9H60 2N5, aus dom Hydrochlorid 
des vorigen mit NaN02, lieB sich nicht ohne Zers. umkryst., verpufft in der Flamme. — 
Phłhalazoticarbonsdureanilid, C15Hn 0 2N3, aus vorigem mit Anilin, verfilzte Nadeln aus 
A., F. 288°. — Phthalazoncarbaminsdureaihylester (I, R =  NH-C02C,H5), CnHn0 3N3, 
durch Kochen des vorvorigen mit absol. A., Wiirfol aus A., F. 207°. — C-Amino- 
‘phlhalazon (I, R =  NH2), C8H,ON3, aus vorigem mit konz. HCl, aus W. F. 257—258°; 
Hydrochlorid, mit methylalkoh. HCl u. Fallen mit A., F. 240°; Perchloral, Nadeln, F. 209°, 
zieht an der Luft W. an u. farbt sich beim Aufbewahren dunkel. — Phthalhydrazid (II), 
C8II80 2N2, aus yorigem in 2-n. NaOH mit NaN02 u. Ansauern mit verd. HCl, F. uber 
300°; Diacetyherb., mit Essigsśiureanhydrid, F. 114°. — Phthalimidincarbonsaure (V, 
R == COOH), C9H70 3N, aus I (R =  COOH) mit Zn u. konz. HCl, aus W. F. 146—147°; 
liefert boim Erhitzen iiber den F. unter CO»-Entw. Phthalimidin (Hydrochlorid, F. 149 
bis 150°  ̂Nitrosoverb., F. 156°); im Gegensatz zum Phthalimidin gibt V (R =  COOH) 
keine Nitrosoverbindung. — N-Amiiwphthalimidincarbonsdure (VI, R =  COOH), 
I (R =  COOH) wurde mit Zn-Staub in 2-n. NaOH red., vom Zn abfiltriert, Lsg. mit HCl 
angesauert u. mit Benzaldehyd geschuttelt; es schied sich die Benzalverb., CleH120 3N2, 
aus, Nadeln aus A., F. 206°. Zur Cberfuhrung in die freie Aminosdure, C„H80 3N2, wurde 
in die wss. Suspension der Benzalverb. bis zum Verschwinden des Geruches nach Benz
aldehyd W.-Dampf eingeleitet, aus absol. A. F. 140°; Hydrochlorid, F. 188°; o-Oxy- 
ienzalterb., C^HpOjN,, aus A. F. 276°; Benzoylverb., C18H1204N2, aus der red. alkal. 
Lsg. der I (R =  COOH) mit Benzoylchlorid, beim Ansauern fiel ein Gemisch der Benzoyl- 
verb. u. Benzoesaure, lotztere wurde durch Ausziehen mit A. abgetrennt, aus 25°/0ig.

XIX. 1 140
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A. F. 141— 142° unter COs-Abapaltung. — .V-Aminophthalimidin (VI, R =  H), aus 
1’bthalazon wurde analog Yoriger die Benzfjherb., CI5Hi;OX2, verfilzte Nadeln aus 
Oey^ig. A., F. 206°, erhalten, die auch aus der Benzalverb. von VI (R =  COOH) beim 
Erhitzen fibcr den F. entsteht ; o-Oxybenzalterb., C15HI20 ,X ;. entsprechend den fur die 
Benzalverb. angefuhrten Methoden, amorphes Pulver aus al*sol. A., F. 276°. (J. prakt. 
Chem. [X. F.] 146. 307—18. 20/10. 1936. KSln, Univ.) S c h ic k e .

Gunnar Blomilvist, BererJinung der Kinelik bei der Hydrolyse ton Polysacchariden. 
Die mathematischen Ansdlze. und ihre Ergebnisse. Zusammenstellung der in Yerschied. 
Arbeiten verflffentlichten u. Ableitung weiterer Formeln. (S.-B. Heidelberg. Akad. Wiss. 
Math.-nat. KI. 1936. Xr. 7. 11 Seiten. Heidelberg.) E l s n e r .

E. Voto6ek und F. Valentin, Uber Glykosylketimine, einen neuen Typ lemarer 
Yerbindungen der Zuclcer mit Ammoniak uiul fl-Dikelonen oder fi-Ketonsaureestern. (Vgl.
C. 1934 . I. 3581.) Die Yon R a y m a n , Ch o d o w s k i u . P o h l  beschriebenen Konden-
—CH_NII-C:CH-COOC,H5 sationsprodd. von Zuckern (Rhamnose) mit Acetessig-

ester in Ggw. von NH3 haben, wie die Naehunters. 
der Vff. zeigt, die Konst. I. Kryst. Verbb. wurden 
nur von der Mannose u. Rhamnose erhalten, die ent- 
sprechenden Stoffe aus Arabinose, Glucose u. Galak- 
tose blieben sirupos. Ais Ketonkomponenten 
wurden ycrwendet: A a  less igsdu remethyl- u. -athyl
ester, Meihylacetessigsauremethylester, Athylacetessig- 
sauremethyl- u. -athylester u. Acetylaceton. Die er- 

haltenen Kondensationsprodd. sind in kaltem W. wenig lósl., leicht lósl. in vcrd. Mineral
ni! u ren unter Hydrolyse, leicht lósl. in Alkoholen. Die red. nur langsam kalte F e h l in g - 
Bche Lsg. u. ammoniakal. Ag-Lsg. u. geben keine charakterist. Farbung mit FeCla. 
( Atti Congr. nnz. Chim. pura appl. 5 .1. 599—603. 1936. Prag, Techn. Hochsch.) Oh l e .

Burckhardt Helferich, Eine Ditrityherbindung der Fructose. Behandelt man 
Fruetose in Pyridin mit 2 Mol Tritylchlorid, so entsteht amorphe, aber analysenreine
I,0-Ditrityl-d-fruetose, C11Hl0O6. Sie kryst. mit ca. 2 Mol Krystallpyridin (au3
1 */2 Tcilcn Pyridin), F. 96—97°, [ajo22 == +17,5° (Chlf.). Uniósł, in W. u. PAe., lósl. 
in den mcisten audcren organ. Lósungsmitteln. Reduziert FEHLINGsche Lósung. D ie 
Tritylrcstc werden beim Erhitzen mit Sauren, auch schon mit starker Essigsaure ab- 
gespalten. Da dic Verb. glatt mit Hydroxylamin zu einem Oxim reagiert u. nicht muta- 
rotiert, liegt sic wahrscheinlich ais Ketoform vor. — O zim der Ditrilyl-d-fmclose, 
(;.11H4jO()N. Entsteht auch beim Behandeln von d-Fructoseoxim mit Tritylchlorid in 
Pyridin. Krystalle (aus A.). Schm. unscharf gegen 186°. [a]n18 =  —18° (Pyridin). 
Uniósł, in W., sehr wenig lósl. in A., wenig lósl. in A., le ich t lósl. in Chlf. (J. prakt. Chem. 
[N . F.] 147. 60—63. 2/10. 1936. Leipzig, Univ., Chem. Labor.) E l s n e r .

F. May und R. Stiihler, Zur Struktur tierischer und pflanzlicher Cellulose.
II. Rontgenfeinstrukturuntersuchungen. (I. vgl. C. 19 3 6 . II. 1007.) Die Róntgeno-
gramme von tier. Cellulose (Tunicin), des Geriiststoffa der Tunieaten, u. pflanzlicher 
Cellulose (Filtrierpapicr, starkefrei, u. Baumwolle) sind bis auf geringfiigige Unterschiede 
in der Intensit&t einiger Interferenzkreise prakt. identiseh. Die Aufnahmen wurden mit 
Cu A'a-Strahlung (A =  1,54 A) gemacht. 26 Diagrammlinicn wurden ausgemessen. Die 
Pr&pp. wurden in Form gcdrillter Stabchen von 0,8 mm Durchmesscr zur Aufnahme 
gebracht. (Z. Biol. 97. 454—58. 12/11. 1936. Erlangen, Univ.) Oh l e .

Keiiti Sisido, Zur Synthese ton Olucosiden. I.—III. Die Synthese von Phenol- 
glucosiden nach H e l f e r ic h  (vgl. C. 1933- I. 2533 u. woitere Arbeiten) aus Zuckor- 
acetaten u. Phonołen in Ggw. von Katalysatoren Ycrliiuft mit besserer Ausbeutc, 
wonn die Rk. im Vakuum dor W.-Strahlpumpe Yorgenommen wird. Die Darst. folgen- 
dor Glucosido nach diesem Verf. wird beschricben: Teiraacetyl-p-phenolglucosid, Penta- 
acelylarbutin (F. 145°, [a]n17 = —24,2° [Aceton; c =  5]), Helicinacetat (F. 142°;
[#}l>*# =»...37,0° [Aceton; c =  0,95]), Acetat des Salicylsdure-ji-glucosids (F. 159°),
Tetraacetyl-ct-phenolglticosid (aus /3-Pentaacetylglucose sowio aus Octaacetylsaccharosc, 
Phenol u. Chlorzink). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 217 B—-218 B. Juli 
1936. Kyóto, Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) E l s n e r .

Ernst Spśith und Friederike Kesztler, Synthese ton l-Anabasin und d-Anabasin.. 
(X . Mitt. iiber Tabakalkaloide.) (IX . vgl. C. 1937 . I. 1442.) Zur Vollendung der synthet. 
Boarbeitung des naturlichen Anabnsins wurde das d,l-Anabasin (vgl. Sp a t h  u. Ma m o l i,
O. 1936 . I I .  626) opt. gcspaltcn. Der fiir l-Anabasin gefundene Wert [a]n19 =  —82,45°, 
etimmte sehr genau mit dem von Or e c h o f f  u . Me NSCHIKOFF (C. 1931 . I .  1772).

CHOH CII, 
O ÓHOH 

Ćh OH 
Óll I
CH,
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fiir das natiirliche 1-Anabasin (— 82,20°) uberein, wahrend N e l s o n  (C. 1935. I. 402), 
der — 59,66° angibt, offenbar mit einer zu etwa 25% racemisierten Base gearbeitet 
hat. — Die Dipikrate der akt. Anabasine liatten F. 198—199,5°; ikr Gemisch in Ober- 
einstimmung mit den Literaturangaben fiir das d,l-Anabasindipikrat, F. 213—214°. — 
Die l-Anaba&inpikrate von Or ę g h o f f , der 200—205°, u. von SMITH (C. 1932. I. 1669), 
der 212—214° angibt, scheinen, bes. das von SMITH, zum Teil racemisiert gewesen 
zu sein.

V e r s u c h e. d,1-Anabasin gibt in CH3OH mit 1-Dinitrodiphensaure l-Auabasin-l- 
dinitrodiphenat; hat nach mehrfachem Umlósen aus CH3OH F. 264,5—265° (im Vakuum- 
róhrchen); [a]cls =  —76,92° (c =  0,52 in absol. CH3OH). Gibt mit 3%ig. HCI die freie 
Base, [cc]d18 =  —82,45°. — Dipikrat, F. 198—199,5° (Zers.). — Das aus der Mutterlauge 
erhaltene d-Dinilrodiplienat des d-Aiiabasins hat F. 264—265°, aus CH3OH u. [a]D 18 =
—76,22° (c =  0,656; in absol. CH3OH), das freie d-Anaba-sin [oc]d18 =  +82,11°; D i
pikrat, F. 198—199°. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 70. 70—72. 6/1.1937. Wien, Univ.) BUSCH.

G. R. Clemo, Der Alkaliabbau des Strychnina. (Vgl. C. 1927- II. 1579.) Vf. be- 
handelte Strychnin (1) unter sehr milden Bedingungen mit KOH u. isoliertc 3 Basen 
in Form ihrer Pikrate, namlich Base A, C9HnN, CaH30 7Ns (F. 143—144°), Base B, 
C10HnN, CeH30,N 3 (F. 192°), u. Base C, Cl0Hi2N 2, Cc,H30 7N3 (F. 254°). Aus dem nicht- 
bas. Anteil konnte Indol u. 3-Athylindol isoliert werden. Die katalyt. Hydrierung fuhrte 
die Base A in iiber, was auf einen 6-Iling sclilieCen liifit, dio genaue Konst. ist
noch ungekliirt. Entsprechend ging Base B in C10HISN  iiber. Vf. vermutet in der 
hydrierten Base ein 2-Athyloctahydropyrrocolin (II). Die Base C, das Tryptamin (III), 
gibt die EHRLICHschc Earbreaktion. Vf. findct fiir F. 101—102°, fiir das Hydro- 
Ćhłorid 249° (F.-Tabellen vgl. Original). Vielleicht ist die Verschiedenheit der FF. auf 
die Tautomerie der Indol- bzw. Indoleninform zuriickzufiihren. Das Ergebnis der 
Unters. soli besagen, daB die Veriinderung des obersten Ringes in Stellung 3 des Di- 
hydroindolringes eingreift u. nicht in 2, wie zuletzt von ROBINSON angenommen wurde. 
Die Natur der Basen A u. B ist noch ungekliirt.

HSC-----------CHsI

III

V e r s u e h e .  2g  Strychnin (I) in 30 ccm A. u. 7 g KOH 9 Stdn. auf dem W.-Bado 
erhitzt, dann im Metallbad unter Zugabe von 3 ccm H20  dest., bas. Anteil mit Pikrin- 
Baure versetzt. Pikrate durch Umlósen aus Aceton u. Essigester getrennt. Pikrat der 
Base A, CsHnN, C\HsO-N3 gelbe Tafeln aus A., F. 143—144°. — Base A, GsHnN, aus 
Pikrat mit kalter HCI, dann mit KOH u. A. yersetzt, 01, alkal. gegen Lackmus. Hexa- 
hydroderii'., GgHlyN, Ol (Pt02 ais Katalysator), Kp.x ca. 40°. Pikrolonat, CJI17N, 

0 5N4, gelbe Prismen, F. 233—234° unter Zersetzung. — Base B, C10HUN, Ol, 
Kp.| 90°. Pikrat, C10HUN, G J l.f i  F. 192°, gelbe Prismen, in wss. Lsg. schwach 
alkal. gegen Lackmus. H y d r i e r u n g  i n  E i s e s s i g  m i t  PtO„: Octahydroderii'., 
CiąHwN, stark bas. Flussigkeit. Kp.! 65°. Pikrat, CwIInN, G\H30-N :l, gelbliehe 
Pnsmen, 11. in A., F. 147—148°. Pikrolonat, G10IIltN, gelbe Prismen,
wenig losl. in A., F. 243—244°. Jodmełhylat, CWHWN, CH3J, Prismen aus Aceton, F. 263 
bis 264°. — Pikrat der Base C, C10H12N.,, C6H30 7N3, rote Prismen, leicht losl. in Aceton, 
wenig lósl. in A., F. 253—254°, sintert gegen 245°. Base G, Cl0Hl2N2, Prismen, F. 101 
bis 102° (Sublimation im Hoclwakuum bei 180°). Hydroclilorid, C10jff12iV2, HCI, Prismen 
aus A., F. 248—249°, daraus wieder Base C, F. 101—-102°, aus A. oder Hexan. — 
N i c h t b a s .  A n t e i l  e. Indol, Blattchen, F. u. Misch-F. 52°. 2-Athylindol, C10HnN, 
F. 32—33°. Pikrat, F. 114—115°. (J. chem. Soc. [London] 1936. 1695—98. Nov. 
Durkham, Univ.) B e y e r .

Riko Majima und Kunisabura Tamura, Ein Beitrag zur Konstitution der 
Aconitionalkaloide. XI. Mitt. Ober Aconitumalkaloide. (X. vgl. C. 1932 .1. 1539. 3067.) 
Aconitin, C34H47NOu , Mesaccmitin, C^H^NOn, u. Hypaconitin, C33HJ5NO10, sind dio 
Acetylbenzoylderiw. der entsprechenden Alkamine, Aconin, C^HjjNOg, Mesaconin,

140*
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C^H-oNO;,, u. Hypaconin, C„4H39NOs, wahrend Jesaconitin, C35H49N 012, eiu Acetyl- 
anisoylderiy. von Aconin ist; Lucidusculin, C24H37N 04, ist ein Acetylderiy. von Luci- 
culin, C22H35N 03. — Um dio genauere Struktur dieser Alkaloide ausfindig zu machen, 
wurdo Aconin u. Oionitin, ein Osydationsprod. von Aeonitin, untersucht. Aus den 
Unterss. geht folgendes horror: Der N des Aconins ist mit Athyl u. nicht wie bisher an- 
genommen wurde, mit Methyl yerbunden. — Mesaconitin besitzt eine am N-Atom ge- 
bundene CH3-Gruppe. — Dio viel bestrittene Mol.-Formel des Ozonilins wird endgiiltig 
ais C32H41N 0 12 festgestellt. — Hypaconitin enthalt im Vgl. zum Aeonitin eine Methyl- 
imido- statt der Athylimidogruppc u. oin OH weniger. — Das bisher fiir ein Tetraacetyl- 
aconin gehaltcne Acetylderiy. von Aconin ist Pentaacetylaconin. — Aus dem durch 
Erhitzen von Aconin mit alkoh. Kali gewonnenen u. yon fliichtigen Basen befreiten 
Riickstand wurde neben aus CH3OH gebildeter Ameisensiiure a-Oxyisovaleriansdure 
erhalten, womit sich aber erst ein kleiner Einblick in das Geriist des Aconins eroffnot.

V e r s u o h e. Aconin gibt mit H J (D. 1,7) im C02-Strom bei 130—140° (Olbad) 
neben dem Perjodid des entmethylierłen Aconins entmethyliertes Aconin, das beinahe 
froi von Methosyl war u. in das Chlorhydrat C21H24N(OH)8(OCH3)HCl yerwandelt 
wurde. Das aus dcm entmethylierten Aconin mit CH3COCl dargestellte Acetylderiv. 
sintert bei 150° u. achm. gegen IGO0. Das Chlorhydrat gibt mit CHjOH-KOH bei 230 bis 
240° (8 Stdn.) eine fliichtige Base, die durch ihr Pikrat ais Athylamin identifiziert wurde. 
Das Rcsultat war dasselbe, ob fiir dio Rk. aus Jesaconitin, oder aus Aeonitin bereitetes 
Aconin yerwandt wurde. — Athylaminpikrat, C2H,N-C6H30,N 3; golbe Prismen, F. 167°.
— Aus der Mutterlauge wurden geringe Mengon Methyl am inpi krat, CH5N-C0H3O?N3 
F. 204°, erhalten. — Das bei der Alkylimidbcst. von Aconin entstandene Alkyljodid UeB 
sioh naeh WlLLSTATTERu. UTZINGER (LiebigsAnn.Chem. 382 [1911]. 148) ais Trimethyl- 
dlhylammoniumjodid, (CH3)3C2H5NJ, idontifizieren. — Bei der Alkalispaltung des ent
methylierten, aus Mesaconitin dargestellten Mesaconins mit CH3OH-KOII wurde 
Metliylamin ais Pikrat nachgowiesen, daneben Ammoniumpikrat. — Das aus Oxonitin 
dargestellte Oxonin (3,5 g) gibt naeh der Entmethylierung 1,58 g Chlorhydrat der ent
methylierten Base, u. daneben noch 2,33 g in W. unl. Perjodid. Das Chlorhydrat gibt 
mit CH3OH-KOH NH3, das ais Ammoniumpikrat nachgewiesen wurde; daneben 
wurde Methylaminpikrat erhalten. — Bei der Einw. von CH3OH-KOH auf das salzsaure 
Salz des aus Aeonitin (aus Aconitum Napollus) erhaltenen entmethylierten Aconins 
wurdon ca. 32°/o der Theorie an C2H5NH2, 26% an NH3 u. wenig CH3NH„ erhalten. — 
Bei der Oxydation von Jesaconitin in verd. H2S 04 (2-n.) mit 5%ig. KMnÓ4-Lsg. wurde 
mittels Dimedon die Bldg. yon Acetaldehyd nachgewiesen. — Bei der Oxydation yon 
Aconin mit Cr03 wurde die Bldg. von 0,94-mol, Essigsdure gefunden, die wohl aus der 
N-Athylgruppe stammen diirfte. — Bei der Oxydation yon Mesaconitin u. Hypaconitin 
in vcrd. H2S04 (2-n.) mit 2%ig. KJIn04-Lsg. wurde mittels Dimedon die Bldg. yon 
FormaldeJiyd nachgewiesen. — Hypaconitin gibt bei erschópfender Acetylierung in der 
8-fachen Menge CH3COCl im Rohr (14 Tage) Triacetylbenzoylhypaconin (Diacetyl- 
hypaconitin), C^HjsNO^OCOCHj^OCOCijHs); prismat. Krystalle, aus absol. A., 
F. 197—200° (Zers.); das von Natur aus je eine Benzoyl- u'. Acetylgruppo enthaltende 
Hypaconitin muB also 2 freie OH-Gruppen besitzen. — Bei dor erschópfenden Acety- 
liorung von Mesaconitin wurde ein Tetraacetylbenzoylmesaconin (=  Triacetylmesaconitin), 
C24H34N 0 4(0C0CH3)4(0C0C6H5), erhalten (ygl. die Darst. von Triacetyljapaconitin A — 
Triacetylaconitin, yon Triacetyljapaconitin B  =  Triacetylmesaconin u. yon Tetraacetyl- 
japaconin A =  Tetraacetylaconin, Ma jim a  u . a., C. 1924. II. 2046ff.). —  Das von 
S c h u l z e  (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 1906. 177) u. Ma jim a  u . a. (1. c.) 
fiir Tetraacetylaconin gehaltene Prod. konnto erst naeh wiederholter genauer Acetylbest. 
ais Pentaacetylaconin, C26H36N0 9(C0 CH3)5, erkannt werden. — Aurichloriddoppelsah, 
C35H5lN 0 14-HClAuCl3; gelbo Blatter, aus A., F. 234°. — Aus dem Aconin wurden mit 
alkoh. KOH (ygl. dio Einleitung) neben Ameisensaure u. a-Oxyisovaleriansdure, C6H10O3, 
Blatter, aus Bzl., F. 82°, neutrale, bas. u. amphotere Bestandteile erhalten. Von den 
neutralen gaben naeh Dest. unter yermindertem Druck 2 Fraktionen Semicarbazone, 
eine dritte (Kp.4 110—120°) hatte die Zus. C1JI2aO. — Aus den bas. Bestandteilen hatte 
eine Fraktion (Kp.x 160—175°) dio Zus. CliH23ON. Aus dieser Fraktion wurdo ein 
Pt-Chloriddoppelsalz u. eine durch Pt-Chlorid nicht fallbare Substanz C'j5/ / 230 2Ar er
halten; sintert gegen 45°, F. 48°; entfarbt KMn04, aber nicht Br; eine Fraktion, Kp.x 1S5 
bis 200° hatte die Zus. C^H^O^N; sie ist fast ganz mit Pt-Chlorid fallbar. — Die ampho- 
toren Substanzen entwiekeln, in wss. Lsg. mit KMn04 oxydiert, starken Geruch von 
Acetaldehyd u. liefern eine gelbe amorphe Substanz, Mit Natronkalk gemischt u. im
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H2-Strom trocken dest., gaben diese amphoteren Substanzen die bas. u. neutralen Ver- 
bindungen. Die unter 160°/300 mm hcrausgekommeno bas. Substanz ist in W. lósl.; 
ihr Pikrat, aus A., sintert gegen 190°, F. 200°. — Die neutralen Substanzen fluorescieren 
stark griin in ather. Losung. — Am SckluB der Arbeit werden eino groBere Zahl von 
Berielitigungen zu den Mitt. V—VIII (C. 1930. I. 386ff.) mitgeteilt. (Liebigs Ann. 
Chem. 520. 116—29. 27/11. 1936. Osaka, Japan, Univ.) B u s c h .

I. Z. Saiyed und D. D. Kanga, Chemische Untcrsuchung der Friichte non Solanum 
zanthocarpum. Dio Friichte dieser in Indien wild wachsenden Solanacee, dereń yer
schied. Teile liohen medizin. Wert besitzen sollen, wurden lufttrocken erst mit PAe., 
dann mit A. extrahiert. Der alkoh. Extrakt setzte beim Erkalten KCl ab u. lieferte 
einen dunklen, viscosen Dest.-Riickstand, wclcher getrocknet u. nacheinander mit 
kaltem W. (A), 2%ig. HCl (B) u. verd. NaOH (C) ausgozogen wurde. — Aus Lsg. A 
wurde ein Glykoalkaloid isoliert u. Solancarpin genannt. Ausbeute 1,3% der trockenen 
Frucht. Zus. C41H,70 ,9N, aus A. weiBo Nadeln, F. 288—289° (Zers.), losl. in W., 
verd. Sauren u. organ. Mitteln. Lsg. in konz. H2S04 rot, dann allmahlich blau, griin, 
farblos, in sd. konz. HN03 hollrot. -— Durch Erhitzen dieser Substanz mit 5%ig. H2S04
u. Zerlegen des Nd. mit ŃH4OH u. A. wurde das Aglykon (Alkaloid) erhalten, welches 
Solancarpidin genannt wird. Zus. C2flH430 3N, aus A. wciBe Platten, F. 197—198°, 
losl. in organ. Mitteln. Lsg. in konz. H2S04 rótlicligelb, dann violett, auf Zusatz von 
W. griin, gelb, farblos. — Im Hydrolysenfiltrat wurden Olykose, Rhamnose u. eine 
zweitc Hexose, wahrscheinlich Galaktose, festgestellt. Danach kann die Hydrolyse 
wie folgt formuliert werden:

c« h „ o10n  -f H20  =  C26H430 3N +  CgH120 4 +  C6H120„ +  C0H12O5.
Salze des Alkaloids: In Aceton mit verd. HCl das Hydrochlorid, C26H4.,03NC1, 

aus A. Nadeln, F. 313—314° (Zers.). Ebenso das Hydrobromid, C20H44O3NBr, Nadeln, 
F. 307—308° (Zers.). In sd. A. mit verd. HJ das Hydrojodid, C2aH44Ó3NJ, Nadeln, 
F. 283—284° (Zers.). Ahnlich das saure Sulfat, C„6H430 3N, H2S04, Platten, F. 293 
bis 294° (Zers.). Nitrat, C26H430 3N, H N03, Nadeln, F. 271—272“ (Zers.). Saures 
Ozalat, C26H430 3N, C2H20 4, Nadeln, F. 238—239° (Zers.). Saures Tartrat, C20H43O3N, 
C4H60 6, Nadeln, F. 224—225° (Zers.). Pikrat, C20H43O3N, CęH30,N 3, hellgelbe Nadeln, 
F. 148—149°. — Aus Lsg. B wurde dasselbe Solancarpidin isoliert. Lsg. C lieferte 
mit Siiure geringe Mengen eines kornigen Produktes. — Aus dem eingeengten PAe.- 
Extrakt schied sich beim Stehen ein weiBes, festes Prod. ab. Nach volliger Entfemung 
des PAe. blieb ein 01 zuruck. Das feste Prod. war ein Sterin, welches Carpesterin ge
nannt wird. Zus. C3?H540 4, aus A. weiBe Platten, F. 248°. Gibt die fiir Sterine cha- 
rakterist. Farbreaktionen. Mit sd. Acetanhydrid ein Acelylderiv., C38H560 6, aus A. 
seidige Nadeln, F. 193—194°. — Die getrockneten Fruchte gaben 5,9% Asche, ent- 
haltend K, Na, Mg, Spuren Fe, Cl u. C02. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 4. 255—60. 
Sept. 1936. Bombay, Royal Inst. of Science, u. Ahmedabad, Gujarat Coli.) Lb.

P. Lipp, H. Dessauer und E. Wolf, Neue Ringisomerisation in der Gamphen- 
reihe. Vorliegendo Arbeit verfolgt das Ziel, durch Diazotierung des co-Aminoisocamp- 
phans (III) AufschluB zu bekommen iiber etwaige Ringerweiterungstendenz des CH3- 
beschwerten Fiinfrings des Camphens (I). Das a)-Aminoisocamphan (III), Ci0HlsN, 
farblose FI. von stark aminartigem Geruch, Kp.13 95°, «Z16,14 =  0,931 45, Md =- 47,27, 
wurde auf 2 Wegen dargestellt: 1. Aus co-Nitrocamphen (II) iiber IV, V, VI, VII. 
Camphenilanaldehyd (IV) (Kp.12 94°) u. dio beiden Camphenylansaurechloride (V) 
aus den beiden Camphenylansauren wurden nach Vorschnften von JAGELKI (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 1499) gewonnen. Es entsteht nur ein Camphenilansaure- 
amid (VI), C10H1TON, wahrscheinlich der „Iso“-Reihe angehórend, aus Bzl. oder 
Methanol derbe Prismen, F. 170—171°, aus beiden Chloriden. Camphcnylansaure- 
nitril (VII), C10H15N, paraffinartige Krystallmasse, Kp.I2 103—105°. 2. Durch un- 
mittelbare Red. von II mittels Na u. A. oder mittels katalyt. erregten Wasserstoffs. 
Von o)-Aminoisocam.phan (III) wurde noch dargestellt: Chlorid, C10H20NC1, haarfeine, 
weiBe Nadelchen, iiber 250° Zers., im Vakuum anscheinend ohne wesentliche Zers. 
sublimierbar. Plathidoppelsalz, C20H40N2ClBPt, kleine Nadeln, fast uniósł, in heiBem 
n . u. heiBem Alkohol. Phenylisocamphylhamstoff, C17H24ON2, F. 158° (korr.). Phenyl- 
tiocamphylthioharmtoff, Nadeln aus vcrd. Methanol, F. 148° (korr.). Benzoylverb., 

17R23ON, F. 130—130,2°. Bei der Red. von II mittels Na u. A. entsteht ais Neben- 
prod. Di isocamphylamin, C2oH35N, geruchlose, harte, paraffinartige M. von Fettglanz, 
^P^,i3 163°, Kp.j 179°, aus A. unscheinbaro Dendriten, F. —■ 115°; das salzsaure Salz, 
C20H3eNCl, perlmutterglanzende Prismen, F. 250° (Zers.); Platindoppdsalz (C;oH3lNH-
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HCl)2PtCl4 =  C40H72N2Cl6Pt, okerfarbene Prismen; 0 zalał, auch in heiCem W. fasfc 
uniósł.; Perchlorat, glanzende Blattchen, die bei rascheni Erhitzen verpuffen, P. 250° 
(Zers.); Phenyldiisocamphylhamstoff, C27H40ON2, P. 150—151° (korr.); Diisocamphyl- 
nitrosamin, C,0H31ON2, aus Essigester lange Nadeln, aus verd. Methanol Blattchen, 
F. 160° (Zers.). Ais neutrale Nebenprodd. bei obiger Red. entstehen Camphenilon, 
welches ais Camphenilonsemicarbazmi, C10H1;ONn, lange, flachę Nadeln, P. 223—225° 
(Zers.), identifiziert worden ist, u. Sem mlers Camphcnilylalkohol, Kp.15 105—115°, 
der ais p-Nitrobenzoat, C17H210 4N, F. 99,5—100,2° (korr.) charakterisiert werden konnte. 
Ein Stereoisomeres war angedeutet, konnte aber nicht isoliert werden. Das salzsauro 
co-Aminoisocamphan wurde in der ublichen Weise mit Natriumnitrit umgesetzt. Das 
Prod. konnte im wesentlichen in 3 Fraktionen zerlegt werden: 1. Kohlenwasserstoff;
2. Alkohole; 3. Nitrosamin. — 1. Der KW-stoff war Endoeamphen (VIII), C10H10.
H*C—CH—C(CH3)2 C8Hu j > C = C H . NO, i > C H -C H O

n  iv
H ,Ć -Ć H -C = C H 3 * > C H —COjH — y  {> C H —COCl — y  {>C H -C O N H 3 — >-

V II J > C H —CN — y  I I I  j >C H  
r —C(CH3)2 HSC -C H -C (C H 3)J

c5h 8{ ć h  C5H8j OH, | Óh , ĆO,H
|  —ÓHa H.C—ĆH—COaH

IX X
f —C(CH3)3 l —C(CH3)j

C6H9 ; OH, CsH3 i  | C5h J  j NO
l —CH—CH,OH l — C H -C H ,-Ń —C.H,

X II X III XIV
[XV H Btatt NO]

Kp. 170—171°, cntsprechend friiheren Angaben (vgl. Liebigs Ann. Chem. 453 [1927] 
14), r/413’2 =  0,8959; nn13’3 =  1,484 43; Md =  43,52. Katalyt. Hydrierung liefert 
Dihydroendocainphen (IX), C10H,8, Kp. 172—173°, d ,1’’5 =  0,8765; no17’5 =  1,468 40; 
Md =  43,85, gleichfalls ubereinstimmend mit friiheren Angaben. Oxydative Auf- 
spaltung in der Kalte fiihrte zu Camphencamphersaure (X). — 2. In der Absiclit, 
die Alkohole zu trennen, wurden die p-Nitrobenzoate hergcstellt. Nach den Analysen- 
werten zu schlieCen, handelte es sieh um zwei isomerc Alkohole. Der p-Nilrobenzoe- 
saureester des einen konnte durch sehr haufiges Umkrystallisieren rein gewonnen 
werden, C]7H ,,04N, F. 136—137° (korr.). Ein Stereoisomerenpaar sek. Alkohole 
muBte bei Osydation einheitliches Keton liefern. Vff. glauben tatsachlich, das friiher 
beschriebene R-Homocamphenilon(XI) erhalten zu haben; sein Semicarbazon, CnH19ON3, 
bildet Blattchen von konstantom Zers.-Punkt 215° (korr.). Vff. halten die sek. Alko
hole fiir R-Homocamphenilole (XII). Aus diesen entsteht mit ZnCl2 Endoeamphen 
(VHI), Kp. 171—172°; nn13’7 =  1,484 50; Md =  43,52. Auch der R-Homocamphenilyl- 
ather, C20H3łO (vgl. 1. e.) konnte herausgearbeitet werden. Das normalerweise zu 
erwartende Diazotierungsprod., prim. Camphcnilylalkohol (XIII) konnte nicht mit 
Sicherheit nachgewicsen werden. — 3. Das rohe Nitrosamin enthalt ais wesentlichen 
Bestandteil das Isocamphylathylnitrosamin (XIV), C12H22ON2, sehwach gelbe, ólige 
Fl., Kp.„,s 130—134°, Kp.0j07 94° (korr.), Kp.12 161—163°." Es wurde mit HCl in Iso- 
camphylathylamin (XV), C12H23N, iibergefiihrt, farbloses, diinnfl. 01 von unangenehmem, 
an Py. erinnerndem Geruch, Kp.12 109° (korr.); salzsaures Sak, CjjH^NCl, sehr schóne, 
stark glanzende Tafeln, F. iiber 300°, sublimiert unter schwaehcr Zers. bei 400°; Hydro- 
bromid, CJ2H24NBr, grofle Platten aus W.; Plalindoppelsalz, C24H48N2Cl6Pt, gelbe 
Nadeln; Phenylharnstoff, CJ9H28ON2, platte Nadelehen, F. 122—122,5°; Naphthyl- 
Jmmstoff, CjsHjoONo, feine Nadelehen, F. 151°; Benzoylderii'., ClsH27ON, sehwach 
gelbes, viseoses Ol, Kp.0:1 181—183°. Einen Einblick in die Struktur der Base XV 
yerschafften sieh Vff. durch HOFMANNschen u. von BRAUNschen Abbau. a) Di- 
methylathylisocamphylammoniumhydrozyd, (C14H29ON), aus A.-Essigester ais Krystall* 
mehl, aus Aceton ais gut ausgebildete Wurfel; Perchlorat, C14H280 4NC1, lange, farb- 
loso Nadeln, verpuffen bei raschem Erhitzen. Die therm. Zers. der permethylierten 
Ammoniumbase liefert, wie naehgewiesen wird, in der Hauptsaehe tert. Amin u. Methanol.
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Das salzsaure Salz des Methyldthylisocamphylamins bildet Blattehen vom Zers.-Punkt 
245°; das Perchlorat, C13H260 4NC1, in W. wenig lósl., Zers.-Punkt 255°. b) Der v. B r a u n  
sche Abbau fuhrt zur Benzoylverb. des ai-Aminoisoeamphans, was durch Misch-F. 
festgestellt werden konnte. — Formel XV wurde ferner dureh Synth. bestatigt: Cam- 
phenilylalkohol XIII wurde in das Bromid (Kp.13 99—101°) verwandelt, welehes mit 
Athylamin zu XV reagierte. — Verss. werden besehricben. — Die Unters. zeigt, daB 
die Tendenz zur Erweiterung des methylbeschwerten Fiinfrings in I selbst unter 
mildesten Rk.-Bedingungen zutage tritt. (Liebigs Ann. Chem. 525. 271—91. 5/10. 
1936. Aachen, Techn. Hoclischulc.) Ma r t in .

Gerhardt Haberlandt und Erich Blankę, Versuche zur Synthese natiirlicher 
Sterine. II. Mitt. Synthese des l-Kelo-2-mcthyl-7-oxy-l,2,3,4-tetrahydrophemnthrens. 
(I. vgl. C. 1936. II. 1179.) l-Keto-2-melhyl-7-oxy-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren (V; 
R =  H) besitzt keine Ostrus- u. Hahnenkammwirkung. Die Synthese gelingt durch 
Kondensation von fl-[fi-Melhoxytetralyl-(l)\-athylbromid (I) mit der Na-Verb. des 
Methylmalonsaureesters zur Methyl-(f}-[6-methoxytetralyl-(l)]-dthyl)-rmlonsdure (II), 
Decarboxylicrung zur Butlersaure (III), Aromatisierung zur entsprechenden Naphthyl- 
buttersaure (IV), Cyclisierung mit konz. H„S04 u. Spaltung des Methyldthers (V, R 
CH3). i I X-CHj-CH.Br

CH»
=  x  II X—CH,.CHJ- Ć < g g g l II

X—CHa—CHj-CH-COOir w u
V c r s u c h e. Methyl-(($‘[6‘-niethoxytctralyl~(l)]-athyl)-malonsaurc, (II).

2,6 g Na in 40 cem Methanol u. 19,5 g Methylmalonsauredi&thylcster in 50 ccm Xylol 
gróBtenteils vom Lósungsm. befreien u. mit 30 g Mcthoxytetralyldlhy\bromid in 50 cem 
Xylol 12 Stdn. lang auf 150° erhitzen. Mit W. u. Essigsaure versctzen, mit A. aus- 
schutteln u. A.-Riickstand mit 40 g IvOH in 50 ccm Methanol erwarmen. In 150 ccm 
W. 3 Stdn. lang erwarmen, Nebenprodd. ausathern, mit Siiure fallen, in verd. NaOH 
lósen u. nochmals fallen. F. 132—133°. Ausbeute 27 g. — a-Methyl-y-\6-methoxy- 
tctralyl-(l)]-butlersiiure, Ci6H2:!0 3 (III). Durch 2-std. Erhitzen von II auf 160° u. Dest. 
(0,03 mm, 160°); Umkrystallisation aus Bzn.; F. 96°. Amid, CI(JH2:l0 2N. Aus dem 
Saurechlorid mit NH3. Nadeln, F. 106°. — a.-Mdhyl-y-[6-methoxynaphthyl-(l)]-butter- 
sdure, Cn,H180 3 (IV). Durch 2-std. Erhitzen von II (21,5 g) auf 150—160°, Zusatz 
yon 5 g Schwefel u. 3-std. Erhitzen auf 230—235°. Rk.-Prod. in Lauge lósen, mit
A. aussehutteln u. mit verd. HCI fallen; Umkrystallisation aus Methanol u. Bzn.; 
F. 89°, Ausbeute 13 g. Amid, C10H19O2N. Nadeln, F. 144°. — 1 -Kelo-2-methyl-7-meth- 
oxy-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren, C^H^O., (V; R =  CH3). Aus IV ( l g )  mit 10 ccm 
90%ig- H2S04, Zusatz von 2 cem W. u. 12-std. Stehen bei Raumtemperatur. Mit W. 
verd., mit Soda waschen u. A.-Riickstand aus Methanol u. Bzn. umkrystallisieren. 
F. 108°, Ausbeute 600—700 mg. — l-Keto-2-methyl-7-oxy-l,2,3,4-lctrahydrophenan- 
thren, C15HI40 2 (V; R =  H). Durch 5-std. Kochen von V (R =  CH,) mit 15 ccm 
4S°/0ig. HBr in 10 ccm Eisessig; mit W. fallen, in Lauge lósen, ausathern, mit Saure 
fallen u. aus verd. Methanol umkrystallisieren. Feine Blattehen, Ausbeute ca. 500 mg. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 70. 169—171. 6/1. 1937. Breslau, Univ.) V e t t e r .

Tikataro Kawasaki, Neuer Alkohol C26/ /460  aus Cholestanol (Notiz iiber die 
FdUbarkeit durch Digitonin). Zur Darst. eines Alkohols, der an Stello des A-Ringes 
in Cholestanol einen 5-Ring besitzt, red. Vf. das Brenzketon, C20H44O (I) (erhalten

C.H Ci»TT*o CuHjo

H I
durch therm. Zers. der aus Cholestanol entstehenden Dicarbonsiiure, ^27-̂ -4604). Mit 
i\a  u. Propylalkohol entsteht aus I der sek. Alkohol C2QH460, dem wahrscheinlich die 
trans-Konfiguration Ila  zukommt. Mit P t0 2 in Eisessiglsg. entsteht dagegen aus I 
der isomere Alkohol Ilb, gemisclit mit dem KW-stoff C2GH4G (III). Ila  u. Ilb  werden 
in 0,l%ig. Lsg. durch Digitonin nicht gefallt. (J. pharmac. Soc. Japan 56. 167—68. 
Nov. 1936. Tokyo, Kaiserl. Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Y ettek .
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Tokuichi Sano, Uber die mcinnlich se.xualhorrnonarlige Wirkung des Moschus- 
(Vorl. Mitt.) 20 mg Moschus in 0,2 ccm 01ivenól, auf den Kapaunenkamm gepinselt, 
rufcn etwa dio gleiche Wachstumssteigerung hervor wie 100 y  trans-Dehydroandrosteron 
in 0,2 ccm Oliyenol (Tabellen s. Original). (J. pharmac. Soc. Japan 56. 171—72. 
Nov. 1936. Kyoto, Pharmazeut. Hochsch. [Nacli dtsch. Ausz. ref.]) VETTER.

Hermann Hamburg, Die Vitamine. t)bersichtsberieht iiber dio Vitamine Bu B,, 
Bi und C. (Brau- u. Malzind. 30 (37). 1—3. 1/1. 1937.) V e t t e r .

Giulio Vanzetti, Das Molekulargewicht der Proteinę. Zusammenfassender Bericht 
iiber den neuesten Stand der Forschung. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. I. 578 
bis 598. 1936.) Oh l e .

Ronald M. Ferry, Edwin J. Cohn und Ethel S. Newman, Untersuchungen zur 
physikalischen Chemie der Proteine. XIII. Das Aufldsungsvermoge?i von Natrium- 
clilorid fiir Eieralbumin in 25°/0igem Athanol bei —5°. (Vgl. C. 1936. II. 4223; XII. vgl.
C. 1935. II. 3527.) Vff. untersuchen dio Loslichkeit von Eieralbumin in 25°/pig. A. 
bei —5°. Unter dieson Bedingungen war die Denaturicrung gering. Dio Loslichkeit 
des Albumins war so gering, daB dessen Einfl. auf die DE. der Lsg. yemachlassigt 
werden konnte. Neutralsalze erhohen die Loslichkeit des Eieralbumins Btark. Vff. 
sehen in dem Auflosungsyermogcn des Neutralsalzes ein MaB fur die elektrostat. Krafto 
zwischen den Ionen u. dem Protein. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2370—75. Dez. 
1936.) B r e d e r e c k .

Guillaume Valette, Vergleieh der Wirkung des Na-Oleats und Na-Rieinoleats auf 
das Lecithin. Wss. ieci<7ii«emulsionen lassen sich durch Zusatz der entsprechenden 
Na-Oleat- u. Na-Ricinoleatmengen yollig klaren. Na-Oleat wirkt nur im alkal. Milieu 
lósond (ph =  9,8), Na-Ricinoleat zeigt dieso Wrkg. bei pn =  7,4. Die Mengo des gelosten 
Lecithinanteils ist vom ph abhangig. (Buli. Sci. pharmacol. 43 (38). 408—15. Juli 1936. 
Clichy, Hóp. Beaujou, Labor. pharmac.) Mahn.

Julius C. Abels, Das Bindungsvermogen des Eieralbumins fiir Calcium. Unterss. 
mit Eieralbumin, desaminiertem u. acetyliertem Albumin u. mit Gelatine machon es 
wahrsclieinlich, daB Calcium mit diesen Proteinen uber eine OH-Gruppe yerbunden 
ist, dio nicht phcnol. Charakter zu haben braucht. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2609—10. 
Dez. 1936.) B r e d e r e c k .

Leslie Frank Hewitt, Die Trennung von Serumalbumin in zwei Fraktionen. I. 
Durch sorgfaltige Fraktionierung konnte Pferdeserumalbumin in zwei weitgehend • 
yerschied. Fraktionen zerlegt werden. Die erste war kryst. Albumin, frei von Kohlon- 
hydraten. Ihr Geh. an Tryptophan entsprach etwa 1 Mol. dieser Aminosaure pro Mol. 
Protein. Die zweite Fraktion war bedeutend leichter losl. u. lieB sich durch Erhitzen 
nicht leiclit koagulieren. Diese Fraktion enthiolt betrachtliche Mengen Kohlenhydrate. 
Gegenuber der 1. Fraktion ist ihr Tryptophangeh. hoher, ihre Drehung u. N-Geh. sind 
geringor. Sie entkalt weniger freie Aminogruppen. (Biochemical J. 30. 2229—36. 
Dez. 1936.) B r e d e r e c k .

Ernst Spilth, Kunio Okahara und Friedrich Kuffner, Die Identitdt von Ficusin 
mit Psoralen. Das Ficusin von O k a h a r a  (C. 1937. I. 364), dessen F. 165— 166° (im 
Vakuumrolirchen) nach Umlosen aus A., Sublimation bei 0,5 mm u. 150° Luftbadtemp., 

CI1 Umlosen aus W. u. nouerlicher Hochyakuumsublimation auf 166—167°
tA A c h  stieg, gibt mit der synthet. Vcrb. II (nebenst.) (ygl. S p a t h  u. a.,

II f | C. 1936. II. 626), oder mit frisch sublimiertem Psoralm keine 
\/C O  F.-Depression; damit ist die Identitdt fon Psoralen u. Ficusin gesichert
O u. gerechtfertigt, den Namen Ficusin durch die altero Bezeichnung

Psoralen zu ersetzen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 70. 73. 6/1. 1937. Wien, Univ.) B u s c h .
D. C. Carpenter und F. E. Lovelace, Der Einflufi von Neutralsahen auf die 

optisdie Drehung der Gelatine. V. Itotationsdispersion der Gelatine in Natriumbromid- 
losungen. (IV. ygl. C. 1936. I. 2370.) Yff. bestimmen die Rotationsdispersion der 
Gelatine bei yerschied. NaBr-Konzz. bei 0,5 u. 40° u. 5 yerschied. Wellenlangen des 
sichtbaren Spektrums. Die Konstanten der Rotationsdispersion der Gelatine bei 40° 
folgen der linearen Gleicliung kia — 44,517 — 4,415-CxaBr- Bei 0,5° gelten dio
2 Gleichungen

CjfaBr =  (l/l,33)-log (o/1 — a) — log 1 /K  u. *0,5 =  46,330 — 4,8476-C.\aBr

*) Siehe auch S. 2194ff., 2210, 2211, 2281; Wuchsstoffe siehe S. 2193.
**) Siehe auch S. 2204ff., 2216, 2281, 2286.
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Móglicherweise beruht die groBo Anderung der Rotation der Gelatine, die durch Halogen- 
verbb. bei 0,5° bewirkt wird, auf einer Assoziation der Gelatincmolekule. In Gelatine- 
Isgg. u. -goleń existieren 2 u. nur 2 opt.-akt. Arten. (J. Amer. chem. Soc. 58. 2438—41.

Harold F. Biroh, Daniel G. Flynn u n d  Alexander Robertson, Usninsdure.
IV. Synłhese der 4,6-Dimethoxy-2,5-dimethyleu.maron-3-essigsdure. (III. vgl. C. 1933.
II. 3133.) Um die Struktur der Pyrousninsaure auf synthet. Wege zu ermitteln, haben 
sich Vff. bemiiht, die Sauren IV u. V (R =  CH3, R' == H) zu synthetisieren. In vor- 
liegendcr Arbeit wird iiber dio Synth. der ersteren Saure berichtet. Ais Ausgangs- 
material dionte der bisher unbekannte Methylphloroglućin-f}-dimefflyldther (I), dessen 
Konst. aus der Art seiner Darst. u. aus seiner Verschiedenheit vom a-Dimethylather 
folgt. Von I aus wurden die Verbb. II u. III dargestellt u. letztere mittels des RefOR- 
MATSKlschen Verf. in die Saure IV (R =  CH3, R' =  H) ubergefiihrt. Dieso war isomer, 
aber nicht ident. mit der Dimothylatherpyróusninsaure, woraus zu schlieBen ist, daB 
letztere die Struktur V besitzt. Pyrousnin- u. Usnetinsaure waren demnach V (R =  H, 
R' =  H bzw. CO -CHj), in tlbcreinstimmung mit den Resultatcn von A s a h in a  u. 
Y a n a g it a  (C. 1936. II. 1554), dereń Mitt. naeh Vollendung obiger Synth. erschien.
— Fomer werden die Synthesen der 6-Methoxy- u. 4,G-Dimethoxy-2-methylcumaron-
3-essigsaure beschrieben.

V e r s u c h e. tx.-[3-Methoxyphenoxy]-pr<>pwnsdure, C10H12O4. Resorcinmono- 
methyliithcr, a-Brompropionsaureathylester u. K2C03 in wenig Aceton 2 Stdn. ge
kocht, Filtrat yerdampft, in A. gelost, mit 2%ig- NaOH gewaschen usw., Ester (Kp.23 
167—170°) mit 6°/0ig. alkoh. KOH geschuttelt usw. Aus CC14 Stabchen, F. 93—94°. — 
Amid, C10H[3O3N. Saure mit PC15 (schlieBlich bei 40°) in das Chlorid (hellgelbes 01) 
iibergefuhrt, dieses mit konz. NH.,OH umgesetzt. Aus Bzl. Prismen, F. 100—102°. —
6-Mełhoxy-2-7iiethylcumaranon-(3), C,0Hi0O3. Voriges Chlorid in Bzl. bei 0° mit A1C13 
versotzt, 16 Stdn. bei Raumtemp. stehen gelassen, mit Eis zers. u. ausgeathert, mit 
verd. NaOH gewaschen usw. Kp.t 120—125°, fast farbloses, erstarrendes 01. H2S04- 
Lsg. hellgelb, beim Erwarmen kirsch- bis dunkelrot. 2,4-Dinilrophenylhydrazon, 
C18Hj40 ?N4, aus Essigester hellrote Nadeln, F. 206°. — 6-Methoxy-2-methylcumaron-
3-essigsdure, CI2H120 4. Voriges mit Zn-Spiinen u. Spur J in Bzl. gekocht, Brom- 
essigester eingetragen, 5 Stdn. gekocht, mit Eis zers. u. ausgeathert, mit sd. methanol.- 
wss. KOH Yerseift, Saure aus NaHC03-Lsg. umgefallt. Aus wonig Essigester, dann 
Essigester-PAe. diamantartige Platten, F. 115— 116°. H2S04-Lsg. gelb, beim Er- 
warmen rot. — cc-[3,5-Dimeihoxyphenoxy]-propionsduredlhylester, C13H180 5. Aus 
Phloroglucindimethylather u. a-Brompropionsaureester wie oben. Kp.16 188—190°. — 
Freie Saure, CnH140 5. Wio oben. Aus verd. A. Nadeln, F. 115— 116°. Amid, aus 
.Bzl., F. 92°. — 4,6-Dimeihoxy-2-meihylcumaranon-(3), Cu H120 4. Wie oben. Durch 
Fraktionieren des Prod. unter 0,15 mm mehrere Fraktionen, welche in warmem CH3OH 
getóst wurden; beim Erkalten Krystalle (A). Durch Verdampfen der Filtrate das 
Oumaranon, Kp.0l35 150-—151°, in Wochen krystallisiercnd, aus wenig A. Prismen, 
P- 74—75°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C17H16b,N4, aus Essigester hellrote Nadeln, 
F. 240°. — Krystalle A, aus CH3OH Prismen, F. 125°, waren 4,6-Dimethoxy-3-phenyl-
2-methylcumaron, C,-H160 3. Ein Vergleichsprap. wurde aus obigem Cumaranon u. 
C0H5MgBr dargestellt. Offenbar kondensiert sich ein geringer Teil des a-[3,5-Dimeth- 
oxyphenoxy]-propionylchlorids mit dem ais Losungsm. yerwendeten Bzl. zum Keton 
-(C H 30)2CsH3 • O • CH(CH3) • CO • C,H5, welches sich zum Cumaron cyclisiert. —  
' G-DimetJioxy-2-meihylcumaron-3-e.ssigsduredlhyle.ster, C15H1B0 5. Aus obigem Cuma
ranon, Bromessigester u. Zn. Kp.0 73 1 62—163°, erstarrend, aus verd. A. Nadeln, 
i .  63°. — Freie Saure, C13H140 5, aus Bzl. Nadeln, F. 147—148°. H2S04-Lsg. kirschrot,

Dez. 1936.) B r e d e e e c k .

o o

OCH: OCH, OCH,

o o
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beim Erwarmen braunrot, dann violett. — (Mit Frank H. Curd.) 4-[Benzyloxy\-
2,6-dimethoxybenzaldehyd, CleHi60 ,. Durch 6-std. Kochen des 2-Oxy-4-[benzyloxy]- 

.6-methoxyben7,aldehyds (C. 1931. II. 2491 unten) mit CH3J-t)berschufi u. K2C03. 
Aus A. Nadeln, F. 122—123°. — Methylphloroglucin-p-dimethylather (I), C9H120 3. 
DurchRed. des vorigen in Eisessig mitH u. Pd-Kohle; Filtrat mit wss. NaHC03 neutrali- 
siert u. ausgeathert. Aus CCI, Nadeln, F. 148— 149°. — a-[3,5-Dimethoxy-4-methyl- 
phenoxy]-propionsdure (II), C12H160 5. Aus I u. a-Brompropionsaureester usw. Aus 
CC14 Nadeln, F. 123—123,5°. — 4,6-Dimelhoxy-2,ó-dimethylcumaration-(3) (III), 
C12H140 4. A us dem Il-Chlorid mit A1C13 in Bzl. bei 0° (3 Stdn,). Kp.0>2 123—127°, 
erstarrend, aus CH30H Prismen, F. 69—70°. H2S04-Lsg. gelb, beim Erwarmen braun- 
liehrot. — ■J,C-Dimctkoxy-2,5-dimethylcumaron-3-essigsdure (IV, R =  CH3, R' =  H), 
C14H160j. Aus III, Bromessigester u. Zn usw. Aus Essigester Prismen, F. 179—180°. 
H2S04-Lsg. gelb, beim Erwarmen braunrot, dann indigoblau. (J. chem. Soc. [London] 
1936. 1834—37. Dez. Liverpool, Univ.) L in d e n b a u m .

Kwong-Fong Tseng und Ren-Dzin Yu, Untersuchungen iiber Flavonderivate in 
chinesischen Drogen. I. Ober die Isolierung von Hesperidin aus Chen-pi (Orangenschale). 
Vff. haben dio Isolierung von Hesperidin aus chines. Orangenschale wie folgt verbessert: 
500 g getrockneter u. gepulverter Schale zuerst mit kaltem A. u. CH3OH extrahiert, 
diese Lsgg. verworfen, dann mit heiBem 99%ig. CH3OH auf W.-Bad ersehopfend 
extrahiert (112 1 imierhalb 3 Wochen). Extrakt mit gesatt. methanol. Pb-Acetatlsg. 
gefallt, aus dem Filtrat das Pb mittelt II2S entfernt, im Vakuum eingeengt; dabei 
reichlichc Krystallisation. Nach Umlosen aus A. 42 g =  8,4%. wahrend nach dem 
Verf. von TlKMANN u. W il l  (1887) nur 0,8% Ausbeute erzielt wurde. F. 261—262°, 
also 10° hóher, ais in der Literatur angegeben. Analysen stimmten auf C28H340 15, H20.
— Octaacetylderw., C44H50O23. Durch 4-std. Erhitzen mit Acetanhydrid u. Na-Acetat. 
Aus CH3OH Nadeln, F. 175—176°, ’ iibereinstimmend mit King u. R ob ertson  
(C. 1931. II- 2165). Das Diacetylderiv. von A sahina u . INUBUSE (C. 1929. I. 2429) 
konntc nicht erhalten werden. — Hesperelin, C,6H140 6. 30 g Hesperidin mit 500 ccm 
verd. A. u. 35 ccm konz. H2S04 ca. 28 Stdn. gekocht, Filtrat in W. gegossen. Nach 
Reinigung aus A. hellgelbo Krystalle, F. 225°, geschmacklos. Mit Mg u. HCl hellrot. 
(J. Chin. pharmac. Ass. 1. 14—23. Marz 1936. Shanghai [China], Pharm. Res. Inst. 
[Orig.: engl.]) Lindenbaum.

Yasuhiko Asahina und Yaitiro Tanase, Untersuchungen iiber Flechtenstoffe. 
LXXII. Ober die Konslitution der Sąuamatsaure. (LXXI. vgl. C. 1937. I. 365.) Ober 
die Sąuamatsaure vgl. C. 1933. I. 1786. 1935. II. 3118. Die fruher fiir diese Flechten- 
saure angenommene Konst.-Formel wurde durch Spaltung ihres Dimethylatherdimethyl- 
esters mittels Ameisensaure in dic bekannten Verbb. I (diese vgl. C. 1936. I. 3345) 

crij Cjis u. II (diese vgl. C. 1932. I. 1671. 1933. I.
1 1786) ais richtig erwiesen. — Thalli von

fi j ij-COjII HO-p ^ >0011, Cladonia bellidiflora mit A., dann Aceton
OH»Ołl4. 3 3- OCHa L J-COlCH. extrahiert. A.-Lsg. eingeengt (Nd. A), dann

i' i verdampft; Riickstand lieferte aus Bzl.
COjCH, CHj l-Ustiinsaure. — Sąuamatsaure, C19Hla0 9. Nd.

A u. aus der eingeengten Acctonlsg. erhaltenc Substanz aus Eisessig umgelost. Prismen, 
F. 219° (Zers.). Mit CH2N2 (kurz) der Dimethylester, C21H220 9, Prismen, F. 178° (nicht 
183°). Mit CH2N2-t)berschuB der Dime.thyldtherdimethylestc.r, aus CH3OH Blattchen, 
F. 135°. — Spaltung des letzteren: Mit 95%ig. H-C02H 3 Stdn. gekocht, im Vakuum 
vordampft, in A. gelóst, mit Dicarbonatlsg. (B), dann KOH (C) ausgeschiittelt. Aus 
B mit Saure u. A.: 2,4-Dimethylatherorcindicarbonsaurc-(l,3)-monomeihylester-(3) (I), 
Cl2H140 6, aus Bzl. Nadeln, F. 124°. Aus C ebenso: o-Methylalher-ji-orcincarbonsdure- 
meihylester (IscrrhizoninsduremethyUster) (II), CnH140 4, aus Lg. Nadeln, F. 146°. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 70. 62—63. 6/1. 1937.) Lindenbaum.

Yasuhiko Asahina und Yoshio Sakurai, Untersuchungen uber Flechtenstoffe. 
LXXIII. Synthese des Sąuamatsćiuredimethylesters. (LXXII. vgl. vorst. Ref.) Aus- 
gehend von der p-Orsellinsaure, wurden die Verbb. I u. II dargestellt, darauf das Saure- 
chlorid von II mit /S-Orcincarbonsauremethylester gekuppelt u. schlieBlich der C02 
C2H5-Rest entfemt. — Aldehydo-p-orseUinsauremethylester, C10H10O5. In stark ge- 
kiihltes Gemisch yon 9 g p-Orsellinsauremethylestcr (F. 98°), 40 ccm HCN u. 200 ccm 
absol. A. 20 Min. lebhaft HCl geleitet, allmahlich 11 g A1C13 eingetragen u. auf 40° 
erwarmt, erstarrtes Gemisch mit W. gekocht. Aus A. Nadeln, F. 146°. In A. mit FeCl, 
dunkelblutrot. A nil, gelb, F. 138°. — 4-MethyldtherorcinaldeJiyd-(l)-carbonsaure-
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CII, CH.i i
i-CO;H yerdampft, in A. gelost, mit verd. KOH 
'-O-CO-C-Hs ausgezogen, alkal. Lsg. mit Saure gefallt.

(3)-methylester (I), CnHI20 5. Vorigen in Ace
ton mit GHrJ u. Ag2C03 gekocht, Filtrat

CHsO
Aus verd. A. Nadeln, F. 135°. In A. mit 
FeCl3 dunkelblutrot. — 2,4-Dimethylather-

orcinaldeJiyd-(l)-carbonsdurc-(3)-methylester, CI2H,.,05. Aus der ather. Losung. Aus A. 
Tafeln, F. 95,5°. — 2-Carbdthoxy-I, Ci4H10O7. Stark gekiihlte Lsg. von I in Pyridin 
mit iiberschussigcm C1-C02C2H5 ycrsetzt, boi Raumtemp. stchen gelassen u. angesiiuert. 
Aus A. Krystalle, F. 132,5°. — 4-Methyldlher-2-carbdthoxyorcindicarbonsdure-(l,3)- 
monometliylester-(3) (II), C14HI(.0 s. 3,1 g des vorigen in Aceton gelost, bei 45° wss. 
Lsg. von 3 g KMnO,, eingetropft, mit S 02 entftirbt, Aceton im Vakuum entfernt. Aus 
A. Prismen, F. 127,5°. — Syntliet. Sqw,matsd%Lredimethylestcr, C2iH220 9. II mit S0C12- 
UberschuB 10 Min. auf 80° erwarmt, im Vakuum yerdampft, stark gekiihlt, in Pyridin 
gelósten /i-Orcincarbonsaurcmethylester eingetropft, nach 18 Stdn. in 2-n. HCI ein- 
getragen, ausgeathert usw.; nicht krystallisierendes Prod. in Aceton mit 5°/0ig. KOH 
3/i  Stde. stehen gelassen, angesauert u. ausgeathert. Aus Aceton +  W. (Eisschrank), 
dann Aceton Prismen, F. 178°, ident. mit dem Ester des Naturprod. (vorst. Ref. u. 
fruher). Licfcrt mit CH2N2 den Dimethyldther, aus CH3OH, F. 132°. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 70. 64—66. 6/1. 1937.) ' L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Masaiti Yanagita, Untersuchungen uber Flechtenstoffe. 
LXXIV. Ober die Usninsdure. (II.) [LXXIII. ygl. vorst. Ref.; (I.) vgl. C. 1936- II. 
1554.] Vff. haben die gegenseitige Stellung der am Furankern der Usnelin- bzw. 
P yrouminsaure haftenden Gruppen noch auf einem anderen Wege bewiesen. Sie 
haben den schon von Curd u. ROBERTSON (C. 1933. II. 3133) beschriebenen

V e r s u c h e. Isonitrosodimethylatherpyrousninsduremethylester [I, R =  C(: N • 
0H)-C02CH3], C15H170 6N. I (R =  CH2-C02CH3) (F. 63°) in eiskaltes Gemisch von 
Amylnitrit u. C2H5ONa-Lsg. eingetragen, nach mehrercn Stdn. in W. gegossen, mit 
A. gewaschen, angesauert u. ausgeathert, Prod. mit kaltem Essigester-PAc. gewaschen. 
Aus Essigester-PAe. gelbliehe Blattchen, F. 191°. — Freie Sdure [I, R =  C(: N-OH)- 
CO,H]. Mit 20%ig. KOH (W.-Bad, 15 Min.). Krystallin, F. gegen 116° (Zers.). — 
3,5-Dimethyl-4,6-dimethoxycumariUdurenitril (I, R =  CN), C13H130 3N. Vorige mit 
Acetanhydrid bis zur becndeten C02-Entw. erhitzt, in W. gegossen. Aus A. Nadeln, 
F. 126°. —• 3,5-Dimethyl-4,6-ditnethoxycumariUdure (I, R =  C02H), C^H^Os- Voriges 
auf W.-Bad erst mit 20%ig. methanol. KOH erhitzt (Nd. des Amids), dann noch 
KOH zugefiigt (Nadelbrei des K-Salzcs), in W. gelost, mit A. gewaschen, mit Saure 
gefallt. Aus Bzl. Nadeln, F. 220° (Zers.). — 3,5-Dimethyl-4,G-dimethoxycumaron (I, 
R =  H). Vorige mit Chinolin u. etwas Cu-Pulver im Bad bis auf 220° erhitzt (C02- 
Entw.), in A. gelost, mit yerd. HCI u. K2C03-Lsg. gewaschcn usw. Kp.15 170—180°. 
Lsg. in konz. H2S04 braunrot, auf Zusatz von W. blau fluorescierend. Durch Er- 
warmen in Essigester mit Pikrinsaure u. Verd. mit PAe. das Pikrat, C18H17O10N3, rote 
Nadeln, F. 94°. — 3,5-Dimethoxy-p-toluylmurehydrazid (II, R =  CO'NH-NH2), 
C10Hu0 3N2. Durch 10-std. Kochen yon 3,5-Dimethoxy-p-toluylsauremethylester 
(C. 1933. II. 68 unten) mit N2H4-Hydrat in Alkohol. Aus CH3OH haarfeine Nadeln, 
F. 189°. — Entsprechendes Azid. Voriges in 50%ig- Essigsauro suspendiert, unter 
Zusatz yon Eis NaN02-Lsg. eingetropft usw. F. gegen 105° (Zers.). — 4-Methyl-3,5- 
dimethozyplienyluretlian (II, R =  NH-C02C2H5), C12H170 4N. Voriges mit absol. A. 
bis zur beendeten N-Entw. erhitzt, yerdampft, mit wenig warmem CH3OH ausgezogen, 
Lsg. yerdampft. Aus PAe. derbe Prismen, F. 98°. — 3,5-Dimethoxy-p-tolu%din (II, 
R =  NH2), CsH130 2N. Voriges mit 10%i6- alkoh. KOH 5 Stdn. gekocht, A. abdest., 
in W. gelost, mit A. gewaschen, mit HCI angesauert (teilweise Nd. des Hydrochlorids), 
alkalisiert u. ausgeathert. Aus PAe. haarfeine Nadeln, F. 130°. — 2-Methylphloro- 
glucin-l,3-dimethyliither (II, R =  OH), C9H120 3. Voriges in 20%'g- H2S 04 unter 
Zusatz von Eis diazotiert, bei 40—50° zers., ausgeathert, A.-Lsg. mit 5%ig. KOH 
ausgezogen, mit Saure gefallt. Aus Lg., dann Bzl. Nadeln, F. 150°. In A. mit FeCI:.

O Dimethyltitherpyrousninsduremethylester ( I ,
CHaO •

c n s-

R =  CH2-C02CH3) iiber yerschied. StufenI Ił I / D     I-I \ n 11 M I AflAflII If hinweg zu I (R =  H) abgebaut u. dieses

CH3o CHjO
Cumaronderiy. auf einem unabhiingigen 

j  Wege synthetisiert. Die Identifizierung der
óligen Prodd. erfolgte mittels der Pikrate.



keine Farbung. — 4-Methyl-3,5-dimethoxyphelwxyaceton (II, R =  O • CH2 ■ CO ■ CH3), 
C12H1B0 4. Voriges in Aceton mit Chloraceton u. K2C03 3 Stdn. erwarmt, Filtrat ver- 
dampft, Prod. in A. gelost, mit 5%ig. KOH gewaschen usw. Kp.s 150—160°, aus PAe. 
Blattchen, F. 67°. — 3,5-Dimelhyl-4,6-dimethoxycumarcm (I, R =  H). Voriges in 
konz. H2SOj eingeruhrt (Kaltegemisch), nach 3Min. mit W. verd., ausgeathert usw. 
Kp.a 142—150°. H2S04-Lsg. wie oben. Pikrat, C18H,,O,0N3, rote Nadeln, F. 94°, 
ident. mit dem obigen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 70. 66—70. 6/1. 1937. Tokio, 
Univ.) LlNDENBAUM.

S. Keimatsu, T. Ishiguro und K. Sumi, Untersuchung der Bestandteile von 
Harzen. X. Synthese des Retenchinons. (IX. vgl. C. 1936. II. 2926.) Um die Konst. 
des fruher (IV. Mitt., C. 1935- II. 3663) aus Hinokiol erhaltenen Oxyretens zu ermitteln, 
haben Vff. versucht, dasselbe zu einer Monocarbonsaure zu oxydieren. Es entstand 
aber direkt Phamnthren-1,7-dicarbonsaure-, Dimethylester, C18HI40 4, Nadeln, F. 150 
bis 151°. Vff. wollten sodann das l-[Oxymethyl]-7-isopropylphenanthren syntheti- 
sicren, sind aber wegen Materialmangels nur bis zur Verb. III gelangt. Von dieser aus 
haben sie 9-Hethoxyreten u. Retenchinon dargestellt. — 7-Isopropyl-l-keto-l,2,3,4- 
tetrahydronaphthalin (I). Durch Erhitzen der y-[p-Isopropylphenyl]-buttersaure mit 
80%ig. H,SOi (vgl. d e  B a r r y  B a r n e t t  u . S a n d e r s , C. 1933. II. 376). Semicarb- 
azon, C14H19ON3, Platten, Zers. 202—203°. — l-Oxy-7-isopropyl-l,2,3,4-tetrahydro- 
naphthalin, CnH]80 . Durch Hydrierung des I mit P t02. Nadeln, F. 80—81°. Wird 
durch Cr03 zu I reoxydiert u. durch Erhitzen mit Se oder S gróBtenteils zu /Msopropyl- 
naphthalin deliydriert u. deliydratisiert. — 1 -Oxy-7-isopropylnaphthalin, C13H,40 .  
Durch 20-std. Erhitzen des I  mit S u. CuS auf 190—195°. Ausbeuto nur 25—30%: 
ca. 40% zuriickgewonnen. Nadeln, F. 83°. In A. mit FeCl3 braun, allmahlich violett. 
Pikrat, Cł9H17OaN3, rote Nadeln, F. 139,5—140,5°. — l-Methoxy-7-isopropylnaphthalin. 
Aus vorigem mit (CH3)2S04. Farbloscs 01, Kp.,0l5 166°. Pikrat, C20H19O8N3, orange- 
rote Nadeln, F. 114—115°. — fi-[l-Mcthoxy-7-isopropyhmphthoyl-(4)]-propionsdure. ( ił) , 

ocir, o ch ,I
(C H O iC H -i^ /^  (C H .^C H -/ I '  '1  (CHi)jCH'

COiH V X / \ p r >  —CH—CHi—CH*
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I I

iCO
CO-CH.-CH, H .C ^ y C H .

III  CH,
C18H20O4. Aus vorigem mit Bernsteinsaurcanhydrid u. A1C13 in Bzl. oder besser symm. 
Tetrachlorathan; in letzterem Ausbeute ca. 90°/o. Platten, F . 160—161°. — y-[l-Meth- 
oxy-7-isopropylnaphthyl-(4)]-buttersaure, CI8H22Ó3. Durch Red. der II nach Clem- 
MENSEN. Prismen, F- 137°. — 7-Isopropyl-9-methoxy-l-keto-l,2,3,4-tetrahydrophenan- 
thren (III), C,8H20O2. Vorige in Hexan mit SOCl2 behandelt u. im Vakuum destilliert. 
Nadeln, F. 108,5—109°. — 9-Methoxyreten, C19H20O. III mit CH3MgJ umgesetzt, 
gebildetes klebriges Gemisch des Carbinols [C(CH3)(OH) statt CO] u. seines Dehydrati- 
siorungsprod. (l-Methyl-7-isopropyl-9-methoxy-3,4-dihydrophenanthren) mit gleichem 
Gewicht So auf 300—310° erhitzt, Prod. unter 0,05 mm destilliert. Nadeln, F . 108 
bis 108,5°, von F ie s e r  u . Y o u n g  (C. 1932. I. 940) auf anderem Wege dargestollt. — 
Retenchinon, CleHI60 2. Aus vorigem in Eisessig mit Cr03. Orangerote Platten, F . 197 
bis 198°. Chinoxalin, F . 163—164°. Vgl. IV. Mitt. — y-[6-Isopropylnaphthyl-{2)]- 
bylyrólacton (IV), C17H180 2. Durch Red. der /?-[6-Isopropylnaphthoyl-(2)]-propion- 
saure (H a w o r t h , L e t s k y  u . Ma v iX, C. 1932. II. 1297) mit Na-Amalgam. Platten, 
F . 90—92°. (J. pharmae. Soc. Japan 56- 119-—21. Sept. 1936. Tokyo, Univ. [Nach 
dtsch. Ausz. ref.]) L in d e n b a u m .

H. Jensen und K. K. Chen, Die chemuche Identitat einiger basischer Bestand- 
teile, die sich in den Absonderungen einiger Krótenarten jinden. Auf Grund von Identifi- 
zierungen durch Salzc wurde festgestellt, daC sich Bufolenidin in eh’an su u. in den 
Absonderungen von Bufo bufo gargarizans, Bufo fowleri u. Bufo formosus findet. 
Bufotenin wurde erhalten aus den Absonderungen von Bufo bufo bufo (Bufo yulgaris)
u. Bufo viridis viridis. In ch’an su u. den Absondenmgen von Bufo marinus u. Bufo 
arenarum wurdo eine Base 6’12/ / 140iV2, Krystalle, F. 240° (Zers.), ermittelt, die ident. 
ist mit der Yerb., die entsteht bei der Hydrolyse des Bufothionins, eines in Kroten- 
absonderungen vorkommenden S-haltigen Kórpers. (J . biol. Chemistry 116. 87—91. 
Nov. 1936. J o h n s  H o p k in s  Univ., Baltimore, u. L il l y  Research Labor., Indiana
polis.) B e h r l e .
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F. Dupre La Tour, Le polymorphisme des aeides gras. Coli. Actualitćs scientifiques et in-
dustriclles Nr. 424. Puris: Hermann et Cie. 1936. (56 S.) 14 fr.

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E j. A llg e m e in e  B io lo g ie  u n d  B io c h e m ie .

F. Ellinger, Kolloide und biologische Wirkung der Strahlung. Bestrahlung von 
lebenden Organismen wirkt sieh prim. auf dereń koli. Systemo aus. Ais Modellbeispiele 
■werden folgende Sole mit ultrayiolettem Licht bestrahlt: 1. Eisenhydroxyd, 2. Mastix,
з. Kongorubinrot, 4. Gold- u. Platinsol, letztere mit Schutzkolloiden (Protein) stabili-
siert. 1 bleibt unverandert, 2 u. 4 zeigen iiuCcrlieh keine Veriinderung, flocken aber 
schneller, 3 yerfarbt sieli. (Naturę [London] 138. 1014—15. 12/12.1936. Kopenhagen, 
Biological Inst. of tho Carlsberg Foundation.) MOLL.

E. N. KrassowskayaundN. S. Weller, Von der Unbestandigkeit der mitogeneiischen 
Strahlung. Vff. untersuehten Rattenblut mittels der Hefemeth. naeh B a r o n  auf mito- 
genet. Strahlung. Von 70 gesunden Ratten zeigten 42 bei wiedcrholter (Zwischenraum 
etwa 2 Woehen) Messung konstantę, 26 unbestandigo u. 2 keine Blutstrahlung. Nach 
subcutaner Implantation von Sarkom konnte keine Blutstrahlung mehr nachgcwiesen 
werden. (Z. Biol. 97. 526—32. 12/11. 1936. Charków, Ukrain, zcntrales Institut f. 
Endokrinologic u. Organotherapic, Patho-pliysiol. Abt.) ZlMMER.

Ruhert S. Anderson, Chemische Studien uber Bioluminiscenz. III. Die retersible 
Reaktion von Cypridinaluciferin mit oxydierenden Agenzien und ihre Beziehungen zu 
der iAiminiscenzreaktion. (II. vgl. C. 1936. I. 3152.) Die Oxydation von Cypridina
luciferin mit 0 2 in Ggw. von Luciferase scheint nicht reversibel zu sein, wahrend dio 
Einw. von Kaliumferricyanid, iihnlich wie die von Chinhydron oder Cerisulfat, mit 
Na2S20 4 wieder riickgangig gemaeht werden kann. Bei 23° u. ph =  6,8 ist das Redox- 
potential des Luciferinsystems (gemessen mit Chinhydron) um 0,01 ±  0,005 V nega- 
tiver ais das des Chinhydrons; bei der Oxydation werden wahrscheinlich 2 Elektronen 
pro Słoi. abgegeben. Uber die Konst. des Luciferins konnen vorlaufig noch keine 
bestimmte Ajigaben gemaeht werden. (J. cellul. comparat. Physiol. 8. 261—76. 20/6. 
1936. Princeton, Univ.) V e t t e r .

Sakuzi Kodama, Der Einflu/3 der Temperatur auf die Gewebsatmung von Mause- 
■und Froschleber in nitro. (Nach dem Vers. von K. Nomura.) Der 0 2-Verbraueh von 
Mauseleber in Ringerlsg. steigt mit der Temp. von 10—41° u. fallt bei hoherer Temp. 
rasch ab. Der Temp.-Koeff. yerkleinert sieh mit stcigender Temp., ist aber zwischen
25 u. 30° ziemlich konstant. Froschleber wurde im Temp.-Bereich zwischen 25 u. 38° 
untersucht u. zeigte hier ein entspreehendes Verh., jedoeh bei geringerem 0 2-Verbrauch
и. Temp.-Koeffizienten. (Tohoku J. exp. Mcd. 30. 11—15. 30/11- 1936. Kumamoto,
Physiol. Inst. [Orig.: engl.]) S c h w a r t z .

K. Terao, Ober den Einfluji der Aminę auf die Gewebsatmung. 5—10 mg Tyramin 
taglicli einmal subcutan gegeben (pro 100 g Korpcrgewicht, wiihrend 7—10 Tagen) 
steigern den 0 2-Verbrauch in Leber, Niere, Milz u. bes. in Herzmuskel u. Sehilddruse.
0,1—0,2 mg Histamin erhóhen die 0 2-Aufnahme von Niere, Milz u. Herzmuskel u. 
senken sie in der Leber. Die Sehilddruse wird von den Histamindosen des Vers. nicht 
beeinfluBt. (Folia endocrinol. japon. 11. 36. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n .

R. O.Bowman und H. C. Pitts, Calcium- und Phosphataseuntersuchungen an Krebs- 
fallęn weibliclier Patienlen unter Beriicksichtigung des Grundstoffwcchsels und des pu des 
Urins. An 50 Patientinnen mit bósartigen Geschwiilsten war gegenuber 26 tumorfreien 
Fiillen keine Anderung des Ca- oder P-Stoffweehsels festzustellen, weder im Blut noch 
in der Blasenfliissigkeit. Die Ca-Ionenkonz. ist n., desgleichen der Geh. des Serums an 
Phosphatase. In 2 iiber 50 Jahre alten Fallen lag der Phosphatasegeh. abnorm hoch, 
in anderen (Lebermetastasen) etwas niedriger ais n., in 12 Fallen mit sichtlichen Meta- 
stasen in Driisen, Ovar oder Vagina durohaus normal. Der Grundstoffwechsel in der 
Gruppe der ICranken schwankte von —13,6% bis +53,5°/0, bei den Gesunden von 
~~.12,7% bis -+-30%- Es ist nicht zuliis3ig, daraus auf eine Erhohung des Stoffwechsels 
beim Krebskranken zu schlieCen. Auch das pn des Urins (Morgenurin, kathetorisiert) 
lafit keine wesentlichen Unterschiede zwischen Erkrankten u. Gesunden erkennen. 
(Amer. J. Obstetrics Gyneeol. 3S. 957—63. Dez. 1936. Rhode Island, Hospital.) D a n n .

E a. E n z y m o lo g le .  G a ru n g ,
Eiji Suito, Untersuchung der Enzymwirkung durch thermische Analyse der Reaktions- 

geschińndigkeit. II. Die Einwirkung anorganischer Fermentc. (Vgl. C. 1935. II. 2829.)
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Die katalyfc. Zerlegung von H20 2 durch Pt geht in zwei Pkaseu vor sich. Die spatere 
(Haupt-)Pliase der Rk. ist erster Ordnuńg in bezug auf H20 , u. ihre Geschwindigkcits- 
konstante ist proportional zum angewandten Koli.: d xjd t =  A", (H20 2), — [koli. Pt]2.
Die. Dauer der ersten Phasc ist lediglich von der yorhandenen Koll.-Menge beeinfluCt. 
(Proc. Imp. Acad. [Tokyo] 12. 229—32. Nov. 1936. [Orig.: engl.]) N o r d .

Shiro Akabori und Shin’ichiro Takase, Uber die Spezifitdt der Proteinasen. Vor- 
liegende Arbeit wurde yorgenommen, um festzustellen, ob Trypsin oder Chymotrypsin 
dasjenige Enzym ist, das Diketopiperazinringe spaltet. Verss. uber die Spaltbarkeit 
von Diketopiperazinessigsaure u. -propionsaure durch Trypsinkinase, gereinigtcs Trypsin
u. Papain sind yollig negativ ausgefallen. (Proc. Imp. Acad. [Tokyo] 12. 242—44. 
Noy. 1936. [Orig.: dtsch.]) N o r d .

Toshio Kitano, Zur Kenntnis der Takaamylase. VII.—X. (VI. vgl. C. 1936. 
I. 4022.) Dic Trennung der in der Takadiastase (I) enthaltenen Maltase von der Amylase 
wurde mit Hilfe yerschied. Adsorptionsmittel (Polyaluminiuinhydroxyd A, Aktiykohle, 
Knochenkohle, Kaolin, japan. saure Erde, deutsehe aktivierte Erde, Cupri- u. Ferri- 
hydrosyd) unter Variierung der Bedingungen (Temp., pn, Zcit usw.) zu erreichen yor- 
sucht. Allein eine yollstandige Herauslsg. der Maltase gelang nicht. Da Starkę u. Mallose 
durch I beido bei pH =  4,6 optimal gespalten werden, nimmt Vf. an, dafl die Maltase 
von I eine Art der Saceharogenamylase von OHLSSON (/?-Amylase) ist. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 39. 22B—26B. 1936. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Be r s iN.

Toshio Kitano, Zur Kenntnis der Takaamylase. XI.—XIII. (X. ygl. vorst. Ref.) 
Weitere Adsorptionsverss. mittels Bleiphosphat, Calciumphosphat, Tonerde C u. Poly- 
aluminiumliydroxyd A an Takadiastase fiihrten zu keiner wesentlichen Trennung 
deramylolyt. u. maltat. Wirkung. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 163B—165B. 
Mai 1936. Kyoto, Kaiserl. Univ. [Nacli dtsch. Ausz. ref.]) B e r s in .

J. Bodnar und Joseph Bartfai, Hitzeaktimerung der Fettkatalase. Die katalat. 
Wrkg. des Specks u. die Aktivitat einer zellfreien Fettkatalaselsg. aus Speek werden 
durch yorhergehendes, 2 Stdn. langes Erwarmen betrachtlich (bis 112°/o) gesteigert. 
Die optimale Temp. der Hitzeaktiyierung lag fur Winterspeck bei 42°, fiir Sommer- 
speck bei 31° u. fiir Fettkatalaselsg. bei 45°, in den beiden letzten Fallen war der Grad 
der Aktivierung wcsentlich geringer. Ais Erklarung fiir das Phanomen kommt die 
Annahme einer Hamolyse nicht in Betracht, da beispielsweise die Fettkatalaselsg. frei 
von zellhaltigen Elementen war. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 244. 225—28. 
26/11. 1936. Debrecen, Univ., Med.-Chem. Inst., u. Budapest, Inst. f. Nahrungsmittel- 
unters. d. Hauptstadtgem.) W e id e n h a g e n .

G. A. Gause, Stereochemische Natur von Oxydation und Garung. Mit Hilfe der 
WARBURG-Meth. wurde der Einfl. der opt. isomeren Nicotine auf die folgenden Systeme 
untersueht: alkoh. Garung (Torula utilis, Saccharomyces exiguus) u. Milchsiiuregarung 
(Bact. Delbriicki) von Glucose; Glucoseoxydation durch T. utilis, S. exiguus, Oidiurn 
lactis, Bac. subtilis, B. mycoides, Sarcina lutea u. Bact. Schiitzenbachi; Lactatoxy- 
dation durch O. lactis u. A.-Oxydation durch B. Schutzenbachi, Veratmung yon 
gespeichertem Glykogen in T. utilis, S. exiguus, B. subtilis. Es wurde gefunden, daB 
bei diesen Mikroben alle Garungen starker durch d-Nicotin, ais dureh d-Nicotin ge- 
hemmt werden, wahrend alle Oxydationen starker durch 1-Nieotin gehemmt werden. 
Dio Veratmung von gespeichertem Glykogen in der Mauseleber wird in der anaeroben 
Phasc yergiftet, so daB insgesamt 1-Nicotin die Atmung starker hemmt ais die d-Form. 
Die Oxydation von exogener Glucose u. Milchsaure ist gegeniiber der d-Form empfind- 
licher, wahrend wiederum dic Glykolyse der grauen Gehirnsubstanz bei Mausen durch 
dio 1-Form mehr beeinfluCt wird. Bei der Griinalge u. einer Reiho von Protozoen war 
die Oxydation direkt u. wurde durch d-Nicotin yergiftet. In ersterem Falle, wo Kupp- 
lungen mit Garungen yorlagen, yergifteto 1-Nicotin. Dio Oxydation in der Kiicken- 
leber ist d-empfindlich u. daher direkt. Die genaue Analysierung von Oxydationen u. 
Garungen mit Hilfe der opt.-akt. Nicotine ist yielleicht auf Differenzierungen durch 
die Pyridin- u. Pyrrolgruppe zuruckzufiihren. (Naturę [London] 138. 245—46. 8/8.
1936. Moskau, Univ., .Zoolog. Inst.) WEIDENHAGEN.

E 3. M ik ro b io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .  I m m u n o lo g ie .
Minoru Nukada, Seidenraupenpuppenextrakt-. Ein brauchbartr Fleischextraktersatz 

bei der Herslellung von bakteriologischen Nahrboden. 100 g getrocknete u. gemahlene 
Seidenraupenpuppen werden mit 1 1 W. 1 Stde. lang gekocht, darauf 1 Stde. lang 

im  Dampftopf sterilisiert. Das klare, gelblichbraune Filtrat eignet sich gleicherweise



zur Herst. fl. u. fester Baktoriennahrbóden u. kann Fleischestrakt vollkommcn ersetzen. 
Naheres im Original. (Philippine J. Sci. 60. 11—18. Mai 1936. Omori, Tokio 
[Japan].) GRIMME.

I. L. Rabotnowa, Der Oxydationsreduktionsvorgantj bei der sticksloffassimilierendcn 
Gruppe Jihizobium. Es wird bewicsen, daB Bakterien der Rhizobiumgruppe aueh in 
mit Ń., oder sogar H2 gefiillten Exsiccatoren entwieklungsfahig sind. Durch Verb. 
der Verss. (vgl. Zy c h a , Arch. Mikrobiol 3 [1932]. 194) iiber BIdg. von Rhizobium- 
filmen innerhalb von Agar-Agarróhrchen in yerschied. Hohen mit elektrometr. u. 
colorimetr. rn-Bestimmungen konnten in Abhangigkeit vom Medium u. der Mikrobenart 
verschied. rn-Wertc beobachtet werden. Boi gutem Wachstum der Filme ist der 
rn-Wort in ihrer unmittelbaren Niihc niedriger ais dem Gleichgewicht des entsprechendon 
Mediums mit Luft entspricht, jedoch noch lange nicht anaerob; or cntspricht otwa 
23—24. Unter dem Film erniedrigt Rhizobium den rn-Wert bis 10. rn-Bestimmungen 
im Wurzelgewebe der Leguminosen ergeben fiir jungę Wurzoln 17—22,7, fiir alte 23,1
u. mehr. Indigocarminred. (i‘h =  ca. 9,9) wurde nie boobachtet. Bei Massenanhau- 
fungen der Bakterien findet leicht Methylenblaured. statt (rH =  ca. 14,5), worauf aber 
dio Bakterien absterben. Einzelne Bakterienarten entfarben Methylenblau u. namentlich 
die Loukobase in der Konz. 1/10000. Das intcrcellulare pn der yerschied. Arten der 
Bakterien ist yerschied.; es betragt fiir Rh. lupini 7,2—7,8, fiir Rh. japonicum 7,4—8,0, 
fiir Rh. leguminosarum 6,0—6,4. (Microbiol. [russ.: Mikrobiologija] 5. 217—39. 
1936.) _ SCHÓNFELD.

K. Madhusudanan Pandalai, Nitrifizierung in Gcgenwart von organischer Sub- 
stanz. Vcrss. des Vf. zeigen, daB dio Nitrifizierungskraft von Niirosomonas i n Gg w.  
o r g a n .  S u b s t a n z  , z. B. von Saprophyten, erheblich zunimmt. Diese Gegon- 
seitigkeitswrkg. bezeichnet Vf. ais chemomixolrophischen Mctabolismus. (Science [New 
York] [N. S.] 84. 440—41. 13/11. 1936.) G r im m e .

Franklin A. Stevens, Die baklericiden Eigenschaflen ton mit Ullramoldtlichi be- 
slrahlten Fełtstoffen der Haut. (Vgl. C. 1936. II. 3554.) Derartig bestrahlte Fette 
(02-AusschluB) von Meerschweinchen wirken baktericid (Wrkg. von akt. 0 2). Durch 
Bostrahlung der getrockneten Haut steigt der Geh. an akt. 0 2 stark, jedoch nur wenig 
nach Entfemung der Fettstoffo (Best. mittels Oxydation von FeS04 in Ggw. von
5 g Thiocyanat in Methylalkohol mit 6 ccm 6-n. H2S04 in 1000 ccm). Aueh n. Fette 
aus der Haut enthalten etwas akt. 0 2. Der Dampf yon bestrahltem Fett sehwarzt 
die photograph. Platte stark u. yerzogert das Wachstum yon hamolyt. Streptokokkon; 
diese werden durch Emulsionen solchor Fette abgetotet. Cystein hemmt dieso Wrkg. 
(Red.-Wrkg.). (J. exp. Mcdicine 65. 121—26. 1/1. 1937. New York, Columbia Univ„ 
Dep. Med.) Sch w aibold .

N. Mitra, Die Absorptionsspektren von Proteinen von Choleravibrionen und veric<indten 
Organisnwn. Die Absorptionskuryen von Vibrioproteinen I sind idont. u. ebenso die von 
Vibrioproteinen II. Die beiden Proteintypen haben yersohiedene Absorptionsspektren. 
Die Unterschiede werden durch V2o-n- Alkali bei 37° noch yerstarkt. (Indian J. med. Res. 
24. 5—12. Juli 1936. Calcutta, All-India, Inst. of Hygiene and Public Health.) Sc h u c h .

M. Weinberg, K. Nativelle et A. R. Prśvot, Lcs microbes anaćrobies. Paris: Masson et Cie.
1937. (1186 S.) 250 fr.

E 4. P f la n z e n c h e m ie  u n d  - p h y s io lo g le .
Kiyotoku Kato, Ober das Yerhiiltnis zwischen organischen und Mineralsubstanzen 

in Haulbeerblaitem. Es wurden folgonde Vgl.-Koeff. (y) u. Fehlergrenzen (E y) fest
gestellt. Rohprotein/P2Os 0,07 bzw. 0,09, Rohprotein/K20  0,75 bzw. 0,06, losl. Kohlen- 
hydrate/Na20  0,82 bzw. 0,04. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 12. 118—19. Aug. 1936. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) G r im m e .

Anna Nowotnowna, Ober die Verleilung des Mannans in einigen Nadelholzern. 
Yerschied. Holzarten (SUkakiefer, kanadische Kiefer, Douglastanne, Silberlanne, Lousiana 
Golf-Zypresse, afrikanische Ceder, Pechkiefer u. Seguojakiefer) werden auf ihren Mannan- 
geh. u. die Verteilung (ais Mannan in der Cellulose oder ais Begleiter) innerhalb des 
Holzes untersucht. Die Werte zeigen keine Ubereinstimmung. Es werden fiir die Be- 
stimmungen des Mannans ais Phenylhydrazon bessere Fallungsmethoden (z. B. durch 
Salzzusatz) angegeben. Vf. stellt fest, daB der gróBte Teil des Mannans mit der Cellulose 
verbunden ist. Das Mengenverhaltnis von Mannan zu Xylan zeigt bedeutende Sohwan- 
kungen. Durch Hydrolyse mit verd. Salzsaure werden unter gleichen Bedingungen
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Hannan ebcnso wie Xylan (neben viel Hexosan) erhalten, wahrend verd. Alkali deutlich 
mehr Mannan ais Xylan ergibt. (Biochemical J. 30. 2177—83. Dez. 1936. Harpcnden 
Herts., Biochem. Section.) S t e n z e l .

Stanley Angell und Frederick Walter Norris, Unterszichungen iiber Hemi- 
cellulosen. V. Ergdnzende Bemerkung zur Hemicellulose des Maiskolbens. (IV. Ygl. 
P r e e c e , C. 1932. I. 1677.) Die Fraktionierungsmeth. der Zellwand (1. c.) wird crganzt. 
Die NaOH-Ausziige der Zellwand wurden bisher durch Zugabe von Eisessig u. Aceton 
in 3 Fraktionen gefallt. Unterss. an Maiskolben zeigtcn, daB zur Einhaltung einer ge- 
nauen Trennung u. quantitativen Ausfallung der Fraktionen das pn ausschlaggebend ist. 
Die Vers.-Reihen ergeben bei vorgegebener NaOH-Konz. den optimalen pn -Wert. 
F ern c r wird zur besseren Fiillung Glycerin u. Kupfersulfat an Stelle von FEHLINGscher 
Lsg., Eisessig an Stelle von Salzsaure verwendet. (Biochemical J. 30. 2155—58. Dez. 
1936. Birmingham, Univ., Dcp. of Biochem.) S t e n z e l .

Stanley Angell und Frederick Walter Norris, Untersuchungen iiber Hemi- 
cellulosen. VI. Die Hemicellulose des Hopfens (Humulus Lupulus). (Vgl. vorst. R«f.) 
Hemicellulose Yon Hopfen wird untersucht u. die Bedeutung des pa der Lsgg. zur Aus
fallung der Y ersch ied . Fraktionen bestatigt. Alle Fraktionen bestehen aus Anhydroxylose 
Anhydroglucoso u. Gluconsaureanhydrid; die Hopfenhemicellulose w ird der Xylan- 
klasse Yorwicgend Yerholzter Gcwebe zugeteilt. (Biochemical J. 30. 2159—65. Dez. 1936. 
Birmingham, Univ., Dep. of Biochem.) STENZEL.

B. Lino Vanzetti, Ligninę und Harze. Auegehend von der Yom Vf. friiher auf- 
geklarten Konst. des Olifils u. des IsoólMls u. von biol. Beobachtungen uber die Ent- 
stchung des 01ivenharzes entwickelt Vf. die Auffassung, daB Stoffe vom Bau des 01ivils 
ais die biol. Vorstufen anzusehen sind, aus denen unter n. Verhaltnissen dio Ligninę, 
unter patholog. die Harze hervorgehen. Ais wichtigstc Stutzen fur diese Ansicht dient 
einerseits die Tatsache, daB das Holz des 01ivenbaumes normalerweiso keine Harze 
enthalt, andorerseits die Beobaclitung, daB sich untor patholog. Verhaltnissen das Harz 
aus einer klaren Fl. bildet, die aus dem Holz zwischen Holz u. Rinde horvorquillt u. 
erst an der Luft erhartet, wobei unter Umstanden das 01ivil direkt auskrystallisiert. 
Damit wiirde dio Lignin- u. Harzbldg. auf eine gemeinsamc Wurzel zuruckgefiihrt sein, 
die mit Vcrbb. vom Typ des Eugenols usw. beginnt, uber Stoffe vom Typ des 01ivils 
(durch Kondensation zweier Moll. des Eugenoltyps an der Seitenkette), des Isoolovils 
(RingBchluB zu einom phenylierten Tetralinderiv.) u. schlieBlich iiber Stoffe von der Art 
des Sulfitlaugonlactons durch Oxydation u. weitere Kondensation oder Polymerisation 
zu den Ligninen odor Harzen fiihrt. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. II. 932—38. 
1936. Cagliari-Catania, Univ.) O hle.

Artturi I. Virtanen und T. Laine, Fizierung von Stiekstoff durch Leguminosen- 
tcurzelfawllchen. (Vgl. C. 1936. II. 3433 u. friiher.) Die ais erstes faBbares Prod. der 
N-Fixierung aus Leguminosenwurzelknóllchen isolierte Asparaginsaure ist naeh Ansicht 
der Vff. aus Oxalossigsaure iiber dessen Oxim entstanden. Chem. Entstehungsformel 
s. Original. (Suomen Kemistilehti 9. B. 12. Helsinki. 1936. [engl.]) Gr im m e .

Artturi I. Virtanen, Der Mechanismus der symbiotischen Stickstoffizierung. (Vgl. 
Yorst. Ref.) Naeh Anschauung des Vf. ist das erste Prod. der N-Fixierung Hydrozyl- 
amin, welches dann weiter mit einer ein Oxim bildenden a-Ketosaure reagiert. Ais 
letztere kommt in Frage die Oxalessigsaure, welche biol. aus Zucker iiber Bernstein-, 
Fumar- u. Apfelsaure entstcht. (Suomen Kemistilehti 9. A. 69. 1936. Helsinki 
[engl.]) G r im m e .

Artturi I. Virtanen. Die Natur der Ausscheidung von Stickstoffverbindungen aus 
Leguminosenknallchen. Vf. folgert aus seinen umfassenden Yerss., daB Wurzelknollchen 
nicht nur elementaren N fixieren, sondom auch gebundenen N  an das Medium abgeben. 
So zeigte eine Erbsen-Kartoffelmischkultur eine mehr ais dreifach so hohe N-Ver- 
sorgung der Kartoffeln ais die Wirtspflanze, die Erbse selbst. Vf. stellt folgendo Be- ■ 
griffo auf: G e s a m t f i x i e r t e r  N  =  N-Abgabe aus den Knollchen in die Wirts- 
pflanze u. das Medium, A u s s c h e i d u n g s g r ó B o  =  N-Abgabe in das Medium. 
Schwache Nitratdiingung emiedrigt die AusscheidungsgroBe mehr ais die N-Fixierung. 
Der in das Medium austretende N besteht in der Hauptsache aus 1-Asparaginsaure- 
(Nature [London] 138. 880—81. 21/11. 1936. Helsingfors.) Gr im m e .

M. Nunnia, Umwandlung von Zuckem in den Pflanzen. (Vgl. C. 1936. II. 318.) 
Chem. Unterss. an Keimpflanzen, welche in Glucose- oder Fructoselsg. gezogen waren, 
ergaben, daB aus den Hexosen bis zu 50% Sucrose gebildet wird. (Śuomen Kemi
stilehti 9. A. 70. 1936. Helsinki, [engl.]) G r im m ’1'
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C. Mayer, Uber die Oallenbildung bei Pflanzen. Vf. fiihrt einige Beisj)iele fiir die 
Gallenbldg. bei Pflanzen nach Insekten- oder Pilzschadigungen an u. fordert den 
Chemiker u. Physiologen auf, die enzymat. u. hormonalen Ursaehen dieser Gallen
bldg. naher zu erforschen. Vf. glaubt, daB diese Unterss. auch der Medizin durch die 
Auffindung hormonaler Heilmittel u. Erforschung mensclilicher Krankheiten zugute 
kommen werden. (Dtscli. med. Wschr. 62. 1922. 20/11. 1936. Freiburg i. Br.) Storm. 
* George S. Avery jr., P. R. Burkholder und Harriet B. Creighton, Pflanzen- 

hormone und MineraUtoffernahrung. Der Gch. an Wuchshormon wurdo in Schofilings- 
spitzen von Helianthus u. iVicoiia?iapflanzen, die in Sandkulturen unter yerschied. 
Bedingungen der Mincralstoffzufuhr gewachsen waren, bestimmt. Es ergab sich, 
daB das Wuchshormon kaum erkennbar ist bei Pflanzen, die ohne Stickstoffzufiihrung 
gewachsen sind. Wenn das rclative Verhaltnis bcstimmter Anionen u. Kationen (Einzel- 
heitcn s. im Origiual) yeriindert wird, findet sich das Wachstumshormon bei den mit 
reichlich Stickstoff gewachsenen Pflanzen in groBer Menge. Durch relatiyen Mangel 
der gewohnlichen Elomente auf dem Vers.-Feld oder durch Veranderungen des osmot. 
Druckes der Niihrlsgg. wird der Geh. an Wuchsstoff in don Spitzen der SclioBlinge 
nicht beeinfluBt. Es laBt sich nicht entscheiden, ob die Konz. an Wuchshormon in den 
Pflanzenspitzen die Ursache oder die Wrkg. yon yerschied. Wachstumsgeschwindig- 
keiten ist, dio durch die yerschied. Mineralstoffe heryorgerufen werden. (Proc. Nat. 
Acad. Sci. USA 22. 673—78. Dez. 1936. Connecticut College, Botany Dep.) W e s t p h .

Hugh Nicol, Dic kunstliche Darsldlung von Pflanzenhormoncn. Bericht iiber die 
Unterss. yon Ma n s k e  u. LEITSCH uber dio Darst. synthet. Wuchsstoffe vom Typ 
der /3-Indolylessigsauro u. iiber die physiol. Wrkgg. dieser Reizstoffo. (Vgl. C. 1936-
I. 4723.) (Manufactur. Chemist pharmac. fino chem. Trade J. 7. 206—07. Juni 
1936.) St ÓRMER.

Rupert J. Best und Geoffrey Samuel, Die Wirkung gewisser chemischer Behand- 
lungen auf den Yirus der Tomatenwelk- und der Tabahnosaikkrankheit. Bei Zimmcrtemp. 
wird der V i r u s  der T o m a t e n w e l k k r a n k h e i t  sowohl in Abwesenhoit ais 
auch in Ggw. von freiem 0 2 inaktiyiert. Dio anaerobo Inaktiyierung wird zuriick- 
gefuhrt auf Ggw. oxydablor Substanzen in PreBsaft. Gewisso Substanzen, welehe, 
in red. Form zugesotzt, der Suspension einen Eh-Wert von +0,1 Y oder weniger bei 
Ph =  7 geben, hemmen dio n. anaerobe Virusinaktlvierung. Ein typ. Beispiel hierfur 
iat Cystein. In yitro findet eine schnello Inaktiyierung durch Zugabe von 0,0001 Mol. 
legg. oxydierender Substanzen statt, welche der Suspension ein hoheres Eh ais 
+0,2 V bei pn =  7 yerleihen. Mit Ausnahme yon Methylenblau sind oxydierbare 
Substanzen mit Eh unter +0,1 V bei pa =  7 ohne Wrkg. auf don Virus. KCN in
0,01-mol. Lsg. schiitzt den Yirus yor anaerober u. aerober Inaktiyierung. 0,001-mol. 
HgCl2 fuhrt zu plótzlicher Inaktiyierung, desgleichen Catechin, Chinol u. Phenol in 
Ggw. von Luft, jedoch nicht in Ggw. von Na2SOa. — T a b a k  m o s a i k y i r u s .  
KMn04 u. Chloracen bewirken schnelle Inaktiyierung, Benzochinon, Jod, K3Fe(CN)6. 
Jodoxybenzol u. KCN (0,01-mol.) sind ohne Einfl., K2Cr;0; (0,005-mol.) zeigte nach
i  Stdn. erst geringe Inaktiviorong, HgCl2 (0,001-mol.) war in 5 Stdn. noch ohne Einw., 
bei sehr langer Einw. tritt absol. Inaktiyierung ein. (Ann. appl. Biol. 23. 759—80. 
Nov. 1936. Adelaide.) G r im m e .

W. M. Stanley, Die Inaktimerung fon krystallisiertem Tabakmosaihrirusprolein. 
Es wird festgestellt, daB aus dem friiher isolierton akt. kryst. Protein von den Eigg. des 
Tabakmosaikfirus (C. 1936. I. 1646) durch Behandlung mit H„02, Formaldehyd, l i  NO., 
oder vltraviolettem Licht ein inakt. natives Protein gebildot wird, das trotz geringer 
Voranderung einige chem. u. serolog. Eigg. behalt, die charakterist. fiir das Yirus- 
protein sind. Diese inakt. Proteino yerursachen bei Impfung auf tiirk. Tabakpflanzen 
woder die Mosaikkrankheit noch die Bldg. eines hochmol. Proteins u. erzeugen keino 
lokalen Schadigungen bei Impfung auf Nicotiana glutinosa L. Die Lsgg. der inakt. 
Proteino sind starker opalescent ais die des akt. Proteins u. denaturieren leichter. Dio 
qpt. Drehung von mit ultrayiolettem Licht, H20 , oder Formaldehyd behandelten 
Proteinlsgg. ist prakt. die gleiehe wie dio der akt. Protcinlsgg., durcli Inaktiyierung 
mit HN02 wird die Linksdrehung des Proteins yerringort. Der isoelektr. Punkt des 
Proteins wird durch Inaktiyierung mit Formaldehyd oder H N02 nach der sauren Seite 
yerschoben, er wird nicht yerandert bei Behandlung des Proteins mit ultrayiolettem 
Licht oder H20 2. Der Amina-N-Gah. des mit H20 2 oder Formaldehyd inaktiyiertcn 
Proteins ist geringer ais der des akt. Proteins, das mit H N02 behandolte Protein entkalt 
prakt. kein Amino-N. Das Mol.-Gew. u. das Aussehen dor KrystaUe wird durch die
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Inaktivicrung nicht verandert. Das inakt. Protein gibt wic das akt. die Prazipitin- 
reaktion. (Science [New York] [N. S.] 83. 626—27. 26/6. 1936. Columbia Univ., 
Department of Chcmistry.) K o b e l .

E s. T ie rc b e m ie  u n d  -p h y s io lo g ie .
Yuzuru Okuda und Kitaro Katai, Uber den Cystingelialt von Haaren mul Federn. 

Inhaltlieh ident. mit der C. 1937.1. 369 referierten Arbeit. (J. Biochcmistry 24. 207—14. 
Sept. 1936. [Orig.: engl.]) B r e d e r e c k .

A. A. Schelagurow, Die Reaktion von Ilymans ran den Bergh. Es wurde der 
Vcrlauf der Bk. von Diazosulfobenzol mit kryst. Bilirubin u. dem Bilirubin der 
Galie bzw. des gallehaltigen Harnes in Lsgg. von verschied. pn untersucht. Zunachst 
konnte fcstgcstollt werden, daB das Bilirubin sieh nur in alkal. Lsgg. (ph =  8,9— 14,0) 
auflóst. In neutralem u. saurein Medium fiillt es dagegen aus. Das zeigt, daB das 
im tier. Organismus vorkommende Bilirubin entweder mit dom kryst. nicht ident. ist 
oder sieh in einem koli. Zustand unter Beteiligung einer dritten Komponento befindet. 
Die Diazork. ist daher nur in alkal. Lsgg. positiy, wahrend in sauren eine Verb. mit 
dom Diazoreagens nicht stattfindet. Die Rk. mit dem Bilirubin der Galie u. des 
Harnes erfolgt dagegen bei allen pH-Wertcn (14,0—1,0), selbst bei scliarfcm Ansauern 
mit anorgan. Sauren. Setzt man zu der Lsg. des kryst. Bilirubins Saponin oder Gallen- 
sauren zu, so ist die Diazork. auch in sauren Lsgg. positiv, jedoch tritt die Rk. nur 
sehr langsam ein. Dio Unters. des Dispersionsgrades des „diroktcn“ (der Galie) u. 
des in den koli. Zustand ubergefuhrten „indirekten" Bilirubins (kryst.) zeigten, daB 
ersteres durch ein Kollodiumultrafilter hindurchtritt, wahrend letzterers zuriick- 
gehalten wird. Verss., das kryst. Bilirubin in vivo in dio „direkte“ Porm iibcrzufuhren, 
gelangen nicht, wahrend der umgekehrto Vorgang leicht beim Eintrocknen auf dem 
W.-Bade eintritt. Verss., dio „direkte“ Form zu isolicrcn, gelangen nicht. Die ver- 
schied. Oxydierbarkeit, das versehied. Verh. gegen A. u. Diazosulfobenzol u. die Un- 
mogliehkeit der Oberfuhrung des indirekten in das direkto Bilirubin sprechen fiir das 
Bestehcn von 2 Modifikationen desselben, woboi jedoch die Differenz zwischen den 
beiden Modifikationen nicht groB ist u. móglieherweise entweder in einer innermol. 
Umgruppierung des Bilirubinkernes oder in einer Anlagerung yon Verbb., die die 
Losliclikeit erhóhcn, bestehcn. (Therap. Arch. [russ.: Terapewtitscheski Archiv] 13. 
Nr. 4. 107—112. 1935. Moskau, 1. Med.-Inst.) K l e v e r .

S. Anitschkow und T. M. Michaiłów, Untersuchung der elektrischcn Leitfahig- 
keit der Lun/jen beim Oedem. Bei Entw. eines experiinentellen Lungenoedems nimmt 
der OllMscho Widerstand der Lungen ab. Beim Riiekgang desselben kehrt er wieder 
zur Norm zuruck. (J. Physiol. USSR [russ.: Pisiologitseheski Shumal SSSR] 20.
68—72. 1936.) K l e v e r .
*  A. Jores, Tagesrhylhtnen in ihrer Bedeutung fiir die Hormontherapie. Vf. weist 
darauf hin, daB alle Funktionen des menschlichen Korpers taglieh period. Schwankungen 
unterliogen, nicht nur dio Kórpertemp., sondern z. B. auch der Adrenalingeh. der 
Nebennieren, die Leberfunktion, der Blutzuckerspiegel. Er fordert die Berucksiehtigung 
dieser Erscheinungen in der Therapic. (Med. Welt 10. 1542—45. 24/10. 1936. Ham
burg.) Ge h r k e .

Reginald Brettaver Fisher, Peter Leslie Krohn und Solly Zuckennan, Das 
Vorkommen einer óslrogenen Substanz in der Sexualhaul von Affen. Es wurden versehied. 
Gewebe von 8 n. Affen u. von 13 Affen, die Injektionen von Ostron erhalten hatten, 
auf ihren Geli. an óstrogener Wirksamkeit untersucht. Es wurden positive Ergebnisse 
erhalten mit der akt. Sexualhaut, mit den Ausschwitzungen der Sexualhaut u. mit 
der Leber. (Biocheraical J. 30. 2219—23. Dez. 1936. Oxford, Dep. of Humań Anatomy 
and of Biochemistry.) WESTPHAL.

Axel M. Hemmingsen und Niels B. Krarup, Die Erzeugung von Paarungs- 
instinkten bei der Ratte mit chemisch bekannten óslrogenen Stoffen. Durch Injektion von 
Ostron u. Óstriol lieBen sieh an kastrierten wreiblichen Ratten neben den bekannten 
Veranderungen der Vaginalschleimhaut in deutlieher W eiso starkę Paarungsinstinkte
u. spontan yerstarkte Muskelaktivitat erzielen. Dasselbe konnte auch mit dem synthet. 
Brunststoff 9,10-Dioxy-9,10-di-n-propyl-9,10-dihydro-l,2,S,6-dibenzanthracen (mit dem 
600-fachen der zur Auslsg. der Brunstrk. notwendigen Dosis) orreieht werden. (Kong. 
dansk. Vidensk. Selsk., biol. Medd. 13. Nr. 8. 7 Seiten. 1937. Gentofte, Denmark, 
Nordisk Insulinlabor.) WESTPHAL.
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K. Uchino, Uber die Einwirkung von verschiedenen Gefdfiniitleln auf die Otarial- 
gefa/Se des Iłindes. Die Ovarialgel'aBe des Rindcs werden kontrahiert durch Adrenalin 
(schon bei 1-10-0 %!), Histamin, Chlorbarium (nicht starker ais bei anderen GcfaBen 
auch), Atropin (nur in hohen Konzz.; 0,1—1%), Acetylcholin (nur in Konzz. von 0,1 bis 
1%), Nicotin, Coffein u. geringe Mengen von Pilocarpin (1 ■ 10-2 bis 5-10~a %). Er- 
weiterung der OvarialgefaBe wurde erzielt durch Papaverin, NaN02, geringe Konzz. vón 
Acetylcholin (1 • 10—3 %), von Atropin (2• 10~- bis 1 -10~3 %) u. schlieBlich durch starko 
Pilocarpindosen (0,02—1,0%). (Verss. an isolierten, durchstrómtcn GcfaBen.) (Folia 
cndocrinol. japon. 11. 54. 1935. Kyoto, Japan, Univ., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. 
Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

K. Uchino, Uber die Wirkungen der Ezłrakte verschicdener Blutdrusen des Rinde.s 
auf die GefafSe ion isolierten Rinderovarien. Corpus Iutcum-Extrakte (Kochsalzlsg. u. 
A.-Extrakte) verengern isolierte durchstrómte OvarialgefiiBo des Rindes. Der Kochsalz- 
lsg.-Extrakt des Ovarialinterstitiums, Pituitrin, Salzlsg.- u. A.-Extrakte der Schilddruso 
in hoher Konz., Salzlsg.-Extrakt u. konz. A.-Extrakt der Ncbenniercnrinde verursachen 
cbenfalls Gefdf)verengung. Eine Gefaflerweiterung kann erhalten werden durch 
A.-Extrakte des Ovarialmterstitiuins, vcrd. Salzlsg.- u. A.-Extrakto der Schilddriise, 
durch Hodenextrakte, A.-Auszuge aus Thymus u. vcrd. A.-Extrakt aus Nebonniercn- 
rinde. Salzlsg.-Extrakt aus Thymus kontrahiert die GefaBe oder seliafft kurze Kon- 
traktion nebst anschlieBcnder Dilatation bei konz. Anwendung, in verd. Form wirkt er 
stets erweiternd. (Folia cndocrinol. japon. 11 . 55—56. 1935. Kyoto, Japan, Univ.,
1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

K. Uchino, Uber den Einfiufl der Ovarialflussigkeit und des Pdanins auf die. 
Ovarien und den Uterus infanliler Mduse. Corpus luteum-freie Rinderovarien werden mit 
RlNGER-LoCKE-Lsg. von der Arteria ovarica aus durchspiilt u. die aus dorVena ovarica 
abflicBende, ais Ovarialfl. bezeichnete Lsg. infantilen Miiusen (5 g schwcre Tiere) 1 bis
4 Wochen lang injiziert. Die Kontrollen erhalten Pelanin (Follikelhormon der Ovarien) 
oder nur RlNGER-LoCKE-Lósung. Dic Ovarien der Tiero werden zuerst im Wachstum 
gefórdert, spiiter stark gehemmt. E s fehlen reife Follikeln u. gróBere Follikclhohlcn, es 
zeigen sich zahlreichc degenerierende Follikel. Der Uterus wird gefórdert u. zeigt friih- 
zeitig Ostruserschcinungen. — Die Konz. der Wirkstoffe der Ovarialfl. schwanktc mit 
der Ovarialfunktion. — Pelanin allcin fórdert den Uterus stark u. hemmt das Ovar 
deutlich. (Folia endocrinol. japon. 12. 39—40. 20/10. 1936. Kyoto, Japan, Univ.,
1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) ' ‘ D a n n e n b a u m .

K. Uchino, Uber den Einflufi der Injektion uon Ovarialflussigkeil und Pelanin auf 
die Blutdrusen und das Wachstum der infantilen weiblichen Mause. OvarialfŁ, vom Vf. 
durch Ausspiilcn von Rinderovarien mit RlNGER-LoCKE-Lsg. bereitet (vgl. obensteh. 
Ref.), fórdert bei infantilen Mausen anfangs stark dic Gesamtentw., hemmt sio aber 
spater. Pelanin (Ovarialfollikelhormon) hemmt den ganzen Organismus deutlich. Die 
Schilddriise zeigt nach Behandlung der Ticre mit Ovarialfl. erst beschleunigto Entw., 
dann starkę Schadigung. Der Thymus hypertrophiert zunachst rasch u. schrumpft 
dann beschleunigt. Nebenniere u. Pankreas zeigten keine Veranderungen. Thymus- 
mvolution konnte auch durch Pelanin eingelcitet werden. (Folia endocrinol. japon. 12. 
40—41. 20/10. 1936. Kyoto, Japan, Univ., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. 
ref-]) D a n n e n b a u m .

K. Uchino, Uber den Einfluji der Ovarialflussigke.it und des Pdanins auf die IIodm 
und die Samenblase infanliler Mduse. Ovarialfl., durch Durchspiilcn von Rinderovarien 
mit RlNGER-LocKE-Lsg. gewonnen, beeinfluBt die Entw. des Gesamtorganismus 
miinnlicher infantiler Mause nicht (subcutan injiziert, Yers.-Dauer bis 4 Wochen). 
Auch Pelanin (Ovarialfollikelhormon) hatte keincn derartigen EinfluB. Beide Prapp. 
hatten hemmende Wrkgg. fiir Hoden u. Samenblasen (unregelmaBig bei der Ovarialfl.)
u. keine Riickwrkgg. auf Schilddriise, Pankreas, Nebenniere u. Thymus. (Folia endo
crinol. japon. 12. 45—46. 20/10. 1936. Kyoto, Japan, Univ„ 1. Med. Klin. [Nach dtsch. 
Ausz. ref.]) _ D a n n e n b a u m .

Ada Agostini, Die Wirkung des Ostrushormons auf das Oefieder der Vogel. Vcrss. 
an Hiihnen der Rasse Barred Plymouth Rock u. an Waehteln mit dem óstrushormon 
„Łslrolasi“. Es fanden sowohl erwachsene ais auch infantile Tiere Verwendung. Bei 
den Hiihnen wurde durch tagliche Injektionen des Prap. Verlangerung der Schv/anz- 
federn u. Abrundung der Spitzen der Sattelfedem erzielt. Die Schwellendosis betrug 
3000—4000,  ̂die optimale Dosis 7000 i. E. taglich. Bei den Waehteln wurde mit 2000 
bis 2500 i. E. taglich dic Ausbldg. der typ. weiblichen Zeiehnung an den Stellen erzielt,
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wo sexueller Dimorphismus besteht. Die einzclnen Individuen zeigen hinsichtlieli 
der Empfindliehkeit gegen dieses Hormon betriichtliche Schwankungcn. Das „Alles- 
oder-Nichts-Gesetz“ von P e z a r d  ist in diesem Falle nicht giiltig. Die Wrkg. des 
eigenen Teatikelhormons laBt sieh durch ausreichende Dosen Ostrnshormon unter- 
drueken. (Rass. Clin., Terap. Sci. affini 35. 375—89. Nov./Dez. 1936. Rom, R. Univ., 
Zoolog. Inst.) G e h r k e .

Pasquale Ferrigno, Der Einfuji der Schwangerschaftshormone auf das Blutbild 
gravider und nichtgravider Uatten. Vf. behandelt gravido u. niclitgrayide Ratten 20 Tage 
lang mit tagliclien Injektionen yon 2-mal jo 3 ccm Harn yon Frauen am Ende der 
Schwangerschaft. Er yergleicht das Blutbild der Vers.-Tiere mit dem unbehandelter 
Kontrollen u. findet mit fortschreitender Behandlung immer schwerer werdende Vor- 
andcrungen. Die Zahl der roton u. der weiBen Blutkorper yermindcrt sich auf fast 
die Halfto, wahrend der Hiimoglobingeh. leicht ansteigt. Eosinophile u. Monocyten 
ycrmehrt, Lymphocyten yermindcrt. Schwangorenharn wirkt also tox. auf die blut- 
bildenden Organe. (Rass. Clin., Terap. Sci. affini 35. 346—51. Nov./Dez. 1936. Rom, 
R. Uniy,, Gynakolog. Inst.) G e h r k e .

P. de Fremery, Uber den Einflu/3 verschiedener Ilormonc auf die Laktation. 
"Laktogenhormon von anterior Pituitariusezlrakt losfc bei jungen Ziegen, unabhangig 
von Jahreszeit oder Cyclusphase, Laktation aus. Óstradiolbenzoat bowirkt Mamma- 
wachstum. Nach eingetretener Rk. verursacht jFVoZactó»injektion starkę Laktation. 
Bei Trachtigkeit ist die Ansprechbarkeit auf Prolactin herabgesetzt. Wird kunstliche 
Laktation mit Prolactin bei Trachtigkeit ausgelóst, so folgt stets Abort oder Absterben 
des Fótus im Uterus. Bei der Ziege sind Androsteron, Pituitrin u. schwacho Thyroxin- 
dosen ohne sichtbaren Einfl. auf die Milchproduktion. Starko Thyroxindosen be- 
wirkon schweren Hyporthyroidismus mit yerringerter Milchproduktion. Die Zus. ist 
zwar unyerandort, abor beim Abbrechcn der Injektion tritt keine spontano Wieder- 
herst. der Produktion oin. (J. Physiology 87- Nr. 2. Proc. 50—51. 21/7. 1936. 
Oss Holland, Scientific Labor., N. V. Organon.) Mahn.

M. Sakamoto, Dber die Einwirkung von verschiedenen Oefdpmitteln auf die Hoden- 
gefafle des Kaninchens. Auf dio GofaBe des isolierten durchstrómten Kaninchonhodens 
wirken BaCl2> Adrenalin, Gynergen u. Histamin yerengernd, u. zwar etwa gleioh stark 
wio auf dio GefaBe anderer isoliortcr Organe. Aueh Nicotin u. Coffein wirken stets ver- 
ongernd. — Atropin u. Pilocarpin (parasympath. Gifte) wirken auf die HodengefaBe 
auBerst sehwach. Acetylcholin verengt in relatiy hohen (1: 105), erweitert in geringen 
Dosen (1: 106). Erweitemd %virkt aueh Papayerin u., erst in sehr starker Konz. (10°/o), 
NaNO„. (Folia endocrinol. japon. 11. 40—41. 1935. Kyoto, Japan, Univ., 1. Medizin. 
Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

I. A. Doubowik, Pharynxhypophysc und Wachstumshormon. Die Pharynx- 
hypophyse, cin Drusenzellenkompiex in der Schloimhaut des Mundhohlendaches, ist 
entwicklungsgeschichtlich gleicher Herkunft wie die Prahypophyso, aus der die Hypo- 
physe heryorgeht. Vf. suchte die Frage zu klaron, ob dio Pharymchypophyse ahnliohe 
inkretor. Wrkgg. austóst wie die Prahypophyse. Die Mundschleirahaut eines 10 Tage 
alten Hammels wurde 6 Monate hindurch alle 3 Tage jo 3 Min. lang mit farad. Stroni 
goreizt. Ein Kontrollticr dossolben Wurfes blieb unbebandelt. Nach 6 Monaton zeigte 
das behandelte Tier eine Gewichtszunahme von 7 auf 32 kg, wahrend das Kontrolltier 
yon 6,7 auf 20 kg zunahm. Dio Entw. des Yers.-Tieres yerliof n. ohno Zeichen von 
Akromogalie. Das behandelte Tier untersohied sich yom Kontrolltier durch grdBere 
KórpermaBe, groBeres Gewieht u. starkere GefriiBigkeit. (Buli. Aead. Med. 116 ([3] 100). 
626. 15/12. 1936. Wologda, Inst. d’Agriculture.) Zipf.

Oscar Riddle und Louis B. Dotti, Blutcalcium in Beziehung zu Hypophysen- 
vorderlappen- und Sezualhormonen. Langerdauerndo Verabreickung hinreichend groBer 
Mengen gonadotropen Hormons des Hypophysenyorderlappens bowirkt eine Zunahme 
des Serum-Ca bei n., hypopliyselitomierten oder thyreoidektomierten Tauben, nicht 
aber bei kastrierten Tieren. Fiir diese Wrkg. sind anscheinend Gewebe yerantwortlich 
zu machen, die Soxualhormone oder chem. yenvandte Substanzen produzieren. Bei 
weibliehen Tieren mit intalcten Oyarien tritt der Effekt schneller ein ais bei Mannchen 
oder bei operierten Tieren beiderlei Geschlechts. Mit Prolactin, Cortin, Wachstums
hormon, das frei von gonadotropem Hormon war, u. mit thyreotropem Hormon lieB 
sieh dieso Beeinflussung des Blutcalciums nicht erreichen. Stark wirksam erwies aieh 
dio Zufuhrung yon óstron, weniger stark die von Ostradiol, Ostriol u. Progesteron (etwa 
. 7 Tage lang taglick 100—400 Ratteneinlieiten bzw. 1 mg Progesteron) zur Steigerung
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des Serum-Ca bei 11.. kastrierten, hypophysektomierten, thyreoidektomiertcn Tauben
u. Ratten, u. bei n. Tauben, Hiihnern u. Hunden. Androstendiol, Testosteron u. Testo- 
steronoxim erhohten den Ca-Spiegel des Blutcs bei diesen Tieren nioht. (Science [New 
York] [N. S.] 84. 557—59. 18/12. 1936. Cold Spring Harbor, N. Y., Carnegie Institution 
of Washington, Station for Exp. Evolution.) WESTPHAL.

Erwin Frohlich, Die Wirlcung von HypopJii/senvordcrlappevltormon auf die Magen- 
sekrelion und. Chromoskopic. Injektionen von Hypophysenvorderlappenhormon (Anlu- 
ilrin Parke-Davis) wirken auf den Magen beinaho so sekretions- u. aciditatssteigemd 
wie Histamin, u. starker ais Coffein. Die Aciditiitskurvo hat dio gleiche Form wio bei 
der Histaminprobe. Die Ausscheidung parenteral verabreichter Neutralrotlsg. in das 
Magenlumen wird auBerordentlich beschleunigt. (Med. Klinik 32. 1707—08. 11/12. 
1936. Prag, Deutsche Univ., I. Med. Klinik.) G e h r k k .

H. Kusano, Ober den Einfluji des aus dem, Harn von Kranken mit Uteru&krebs 
hergestellten sog. HypophysenrorderlappenJiormons und des Harns einer Patientin mil 
Akromegalie auf den Cholesterin- und. Galciumgehalt im Blut. Priipp. von Prolan A, 
nach Z o n d ek s  Angaben aus dem Harn uteruskrebsleidender Pcrsonen gewonnen, 
senken beim mannlichen Kaninchen den Steringeh. des Blutes (Cholcstcrinestcr 36%. 
Gesamtcholesterin 15%, freies Cholesterin 5% erniedrigt) u. erhóhcn etwas den Ca- 
Spiegel (ca. 5% erhoht). Doch sinlcen diese Zahlcn nach Schilddriisenexstirpation 
auf dio Werte schilddrusenloser unbehandelter Kontrolltiere. Die wirksamo Kompo
nento des Hamestrakts scheint also iiber die Schilddriise zu wirken. — Bei Akromegalie 
konnte (1 klin. Fali) eine gleichzeitige erhohte Ausschuttung von Prolan nicht gefimden 
werden. Die Cholesterinwerte im Kaninchenblut wurden durch Extrakto aus dem Harn 
dieser Patientin in ahnlicher GróBenordnung wie bei Uteruskrebs gesenkt (27%, 10%, 
4%), das Ca aber nicht erhoht. (Folia cndocrinol. japon. 12. 23—25. 1936. Kyoto, 
Japan, Univ., 1. Med. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

S. Osada, Ober den Emflufi des sogenannten Hypophyscniorderlappenhormons auf 
den Leberglykogengehalt. Prolan AB (aus Sehwangerenharn), nicht aber Prolan A 
(aus dem Harn von Uteruskrebskranken) vermag den Leberglykogcngeli. beim 
Kaninchen zu steigem. Ovarektomio iindert dies Ergebnis nicht. (Folia endocrinol. 
japon. 11. 36—37. 1935. Kyoto, Japan, Univ., 1. Med. Klin. [Nach dtsch. Ausz. 
ref.]) ‘ D a n n e n b a u m .

L. Norpoth, Histidinurie bei Hypophysenerkrankungen. In der Schwangerschaft
u. boi Erkrankungen, welche mit einer Uberfunktion des Hypophysenvorderlappens 
einhergehen — Akromegalie, CUSHING-Syndrom u. Dystrophia adiposo-genitalis — 
tritt infolge Hemmung des Histidinabbaues Histidinurie auf. (Klin. Wschr. 16. 96. 
16/1. 1937. Koln-Hohenlind, St. Elisabeth-Krankenhaus, Medizin. Abtlg.) Z i p f .

A. Morgan Jones und Walter Schlapp, Die Wirkung und Rolle von injiziertcn 
posterior Pituitariusextrakten bei der dclcapitierten Kalze. Nach intrayenóser Injektion 
von posterior Piluitariusexlrakt verliert bei dekapitierten Katzen das Plasma des 
Kreislaufes nach 20 Min. 85% u. nach 2 Stdn. 100% dieser pressor. u. oxytoc. Aktivit&t. 
Die Toleranz, die auf die Injektion folgt, dauert annahemd solange, wie dio akt. Sub- 
stanzen im Plasma kreisen. Im Gegensatz zu anderen Bearbeitern wurde keine merk- 
liche Blutverdiinnung nach Injektion des Pituitariusextraktes bcobachtet. Inoubation 
mit nichtkoagulierbarem Plasma ist ohno Einfl. auf die Aktivitat, wohl aber ver- 
langsamt Incubation mit Gesamtblut den Aktivitatsverlust. Vom injizierten pressor. 
Prinzip werden, wiihrend es im Blut kreist, etwa 30% ńn Urin ausgeschicdon. Glycerin- 
extrakte von Leber, Niere u. Milz zerstoren bei ihror Incubation dio pressor. u. oxytoc. 
Aktivitat des Pituitariusextraktes. Diese Glycerinestraktc sind hitzeempfindlicli. 
Nach den Ergebnissen verhalten sich also die pressor. u. oxytoc. Prinzipe identisch. 
(J. Physiology 87. 144—57. 21/7. 1936. Manchester, Univ., Dep. Physiol.) Ma iin .

K. I. Melville, Der Einfluji von Salzsalligung auf die Urinansprechbarkcit gegen 
Pituitarius (-Hinterlappen-) Eztrakl. Bei nichtanasthesierten, wie mit Na-Pheno-. 
barbital anasthesierten Hunden wird die diuret. Ansprechbarkeit auf Piluitarius- 
extrakt stark erhoht, wenn den Tieren vorher NaCl gegeben wurde. Die qualitativ 
gleiche, aber quantitativ schwachere Wrkg. wird durch Vorbehandlung mit KOI oder 
Na-Citrat erreicht, dagegen nicht bei Anwendung von Na-Sulfat. (J. Physiology 87. 
129—43. 21/7, 1936. Montreal, Canada, Mc Gill-Univ. Dep. Pharmak.) Ma iin .

L. Łaszt und F. Verz&r, Nebennierenrinde und Fettresorplion. Yersuchsticre 
(Ratten), denen die Nebennieren entfernt werden, verliercn die Fahigkeit, Fett zu 
resorbieren. Diese Ausfallserscheinung ist etwa am 3.—4. Tag nach der Exstirpation
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voll ausgebildet. Durcli Zufuhr von Nebennierenrindenexlrakt (Eucorton) liiGt sieli 
dic Fettresorption wieder in Gang bringen, was an der Aufnahme von mit der Magen- 
sondo zugofuhrtem Oliyenol festgestellt werden kann. Die n. Fettresorption kann durch 
Rindenliormon nicht beeinfluCt werden, u. auch beim nebennicrenlosen Tier steigt 
die Resorption nicht iiber den n. Wert. Es wurde weiter gefunden, daB die Fett
resorption der nebenniercnlosen Ratten auch durch Elauinphosphorsaureprdpp. (Vila- 
■min Ji2) wieder hergestellt werden kann; fiir diese Verss. wurden das ItARRERsche 
Flayinphosphorsaureprap. u. Hefekonzontrat yerwendet. (Biochem. Z. 288 . 351—55. 
12/12. 1936. Bascl, Univ., Physiol. Inst.) W e s t p h a l .

F. Verzar und L. Łaszt, Nebennierenrinde und Fettwanderung. Bei Ratten, denen 
die Nebenniercn entfernt worden sind, tritt nach 5-tiigiger Phosphoryergiftung keine 
Fettwanderung aus den Fcttdepots in die Lcber ein, wie es bei n. Ticren der Fali ist. 
Durch Zufuhr von Nebennierenrindenhormon (Eucorton) wurden sclir starkę, auch 
makroskop. dcutliche Fettlebern erhalten, mit Erhóhung des Fettgeh. bis auf das 
Doppclte. Eine abnorme Fettwanderung lieB sich durch Eucorton nicht errcichen. Aus 
yorlaufigen Vcrss. ergibt sich, daB anscheinend auch fiir die Fettwanderung das Rinden- 
hormon durch Flayinphosphorsaure bzw. Hcfc ersetzt werden kann. Es wird ais móglich 
erórtert, daB die Wrkg. des Rindenhormons iiber die Flayinphosphorsaure yerlauft. 
(Biochem. Z. 288 . 35fr—58. 12/12. 1936. Basel, Univ., Physiol. Inst.) W e s t p h a l .

A. Stonner, Nebennierenrindenbehandlung asthenischer■ Krankheitsformen. Die 
konstitutionelle Asthenie lieB sich durch Verabreichung des Nebennierenrindenprap. 
Iliren (I. G.) sehr gut becinflussen. Die meflbaren Stoffwechselstórungen erwiesen 
sich unter der Hormonbehandlung ais weitgehend revcrsibel. Es kam zu aus- 
gcsprochener Kreislauftonisierung. Ebenso erfolgreich war die gleich sinnige Beliandlung 
der ondokrinen Magersucht. (Med. Klinik 32 . 1299—1301. 18/9. 1936. Dresden, WeiBer 
Hirsch.) Ge h r k e .

K. Uchino, Ober den Einflup der Nebcnniercnexstirpation und der Zufuhr von 
Nebcnnicrenriiulensubstanz auf die „gelben Zellen“ des Meerschweinchendarmes. (Vgl.
C. 1937 . I. 1467.) Dio „gelben Zellen“ des Meerschweinchendarmes, nach der Methode 
von G. K aiilau  ausgeziihlt, yermehren sich nach Nebennicrentotalcxstirpation z. T. 
betrachtlicli (um 15—75%, je nach Darmabschnitt); ihre Zalil wird weder durch 
Fiitterung mit Nebennierenrindenpulver (Rinderprap.) noch durch Organkochsalz- 
extrakte beeinfluBt. (Folia endocrinol. japon. 11. 75—76. 1936. Japan, Kyoto, Univ., 
t.Med. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) DANNENBAUM.

Rakel Barssegjan, Wirkung des Adrcnalins auf die rhythmische Tatigkeit des 
M. sarlorius. Adrenalin iibt eine positive Wrkg. auf die rkytlim. Tatigkeit des in der 
BlEDEUMANNschen Lsg. bcfindlichen M. sartorius aus. Sie auBert sich in einer er- 
hohten Erregbarkeit der Muskelphase zur spontanen Tatigkeit, in einer Beschlcunigung 
des Rhythmus u. in einer YergróBerung der Kontraktionskraft. In einigen Fiillen 
wurde auch eine negatiye Wrkg. auf die Tatigkeit des Muskels beobaclitet. (J. Physiol. 
USSR [russ.: Fisiologitscheski Shurnal SSSR] 20. 321—29. 1936. Leningrad, Inst. 
fiir expcrimentellc Mcd.) K l e v e r .

Fr. Hoffmann, Uber (Sr. gonadotrope Wirkung von Nebennicrenrinde)iexlraklen. 
Dio Nebennierenrinde enthalt eine gonadotrope Substanz, welehe mit einem Wrkg.- 
Optimum nach 65 Stdn. bei infantilen Ratten VergroBerung der Ovarien u. gesteigerte 
Follikelreifung mit Lutcinisierung der Theca interna hervorruft. Zusammen mit kleinen 
Gabon von Prolan kommt es zu starkerer VergróBerung der Oyaricn mit Bldg. yon 
Corpora lutea. Dio gonadotrope Substanz dor Nebennierenrinde wirkt ahnlich wie die 
gonadotropen Hormone des Hypophysenyorderlappens, unterscheidet sich aber von 
diescr durch Ultrafiltrierbarkeit, Thcrmostabilitat u. a. Eigenschaften. Im Gegensatz 
zum Obcrlebenshormon ist die gonadotrope Substanz in lipoiden Losungsmitteln un- 
loslich. Darst. aus Acctontrockenpulver der Rmde frisclier gefrorener Rinderneben- 
nieren. Extraktion des Trockenpulvers mit W. (1 g Trockendruse auf 10 ccm H»0) 
unter Sehutteln. Reinigung durch Ausfallen der wirksamen Substanz mit der 9-faehen 
Menge 99,5%ig. Alkohols. Losen des getrockneten Nd. in Wasser. Gewinnung eiweiB- 
freier Extraktc durch Ultrafiltration (8% Eiscssigkollodium auf Porzellanultrafiltcr). 
(Klin. Wschr. 16. 79. 16/1. 1937. Dusseldorf, Medizin. Akad., Frauenklinik.) Zipr.

S. Ito, Die Wirkung des Adrenalina und des Paparerins auf den Lungenkreislauf. 
Nach Adrenalingabcn (in Dosen yon 0,0025—0,1 mg pro kg Kaninchen) dilatieren stets 
die LungcngefaBe (Róntgenbild, Kontrastmittel), obwohl es bekannt ist, daB Adrenalin 
die LungengefiiBe kontrahiert. Die einige Min. anhaltende Dilatation ist wohl sek. u.
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entstelit durch Kontraktion der SplanchnicusgefaBe. Papaverin ist in kleinen (0,5 mg 
pro kg Tier) u. groBen (5,0 mg pro kg Tier) Dosen einfluBlos, erweitert aber in mittleren 
Dosen (2,5 mg) ebenfalls die LungengefiiBc. Da jcdoch Papaverin die Adrenalinwrkg. 
auf die GefaBe nicht yerstarkt, scheint der Mechanismus bei beiden Stoffen ganz ver- 
schieden zu sein. (Folia endocrinol. japon. 12. 35—36. 20/8. 1936. Japan, Kyoto, 
Univ., 1. Med. Klin. [Naeh dtscli. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

John L. D’Silva, Wirlcung des Adrenalin# auf die durchstrómte Leber. Boi der 
mit A.- u. Chloralose aniisthesierten Katze bewirkto die erste -4tfren<zZi«mjektion boi 
der mit Salzlsg. durchstrómten Leber eine Freisctzung von K. Dieso Rk. war bereits 
in der eraten Min. yollstandig eingetreten. Die Rk. konnte bei fast yólliger O-Abwesen- 
łieit stattfinden. In Abstanden von 5— 15 Min. folgende Adrenalininjektionon gaben 
nur noch schwache Reaktionen. Perfusion mit Blut stellto in diesen Fallen dio Fiihig- 
koit, K naeh Adrenalininjektion wieder freizusetzen, wieder hor. Kontinuierliche Blut- 
perfusion bcgiinstigte dio Rk. u. yerlangerte sie auf ca. 6 Minuten. In Abstanden von
5—15 Min. folgende Adrenalininjektionon setzten in diesem Falle betrachtliche 
K-Mcngcn frći. (J. Physiology 87. 181—88. 21/7. 1936. London, Kings Coli., Dep. 
Physiol.) ' Ma h n .

H. Imai, Vber den Einflufi von Adrenalin und einigen anderen Subslanzen auf die 
blulbildende Funktion des Knochenmarkea. Am isolierten durchstrómten Kaninchen- 
femur treten wahrend der 2. Vers.-Stde. fast konstanto Mcngen von Blutkórperchon 
aus. Adrenalinzusatze erhóhen dio Zahl der austrotenden Lcuko- u. Erythrocyten. 
Histamin verringcrt, ebenso wio auch Adrenalin, die austretendc Fl.-Menge, nicht aber 
die Zahl der darin enthaltencn Blutkórpcrchen, diese kann wiederum durch anschlie- 
Benden Zusatz yon Adrenalin gesteigert werden. BaCl2 hat kcinen Einfl. auf die 
Korpuskelzahlon, Tliyrozin scheint eine schwache Vermehrung derselben in der aus- 
tretenden Fl. zu bcwirken. (Folia endocrinol. japon. 12. 47—48. 20/10. 1936. Kyoto, 
Japan, Uniy., 1. Med. Khn. [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

H. Imai, Uber die Wirkung des Adrenalina auf das Blutbild des Kaninchens mit 
den unterbundenen Emahmngsgefafim des Knochenmarkes. Bei n. Tieren bewirkt 
Adrenalin starko Vermehrung der Lcukocyten, pseudoeosinophilen Zellen u. mye- 
Ioischen Bestandteile. Letztere vermelircn sich bei Unterbindung dor Emahrungs- 
gefaBe nicht oder mindern sich sogar, auch bei Adrenalingaben. Tiere ohne Milz wieder
um yerhalten sich auch bei Unterbindung der GefaBe fast n., BaCl2 yerilndert bei n. 
Tieren u. bei Vors.-Tieren das Blutbild fast gleichartig (Zunahmc der Leukocyten u. 
pseudoeosinophilen Zellen). — Das Knoehenmark scheint also bei der Gestaltung des 
Blutbildes durch Adrenalin eine wesentliche Rolle zu spielen. (Folia endocrinol. japon.
11- 77—78. 1936. Kyoto, Japan, Univ., 1. Med. Klin. [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) D a n n .

H. Kusano, Uber die Yeranderung des Cholesteringehaltes im Blut bei nicht- 
peroraler Einverlęibung von Zellbestandteilen der Nebennierenrinde. Intraperitoneale 
Injektionen von Nebennierenrindencmulsion yerursachen am Kaninchen folgende 
Erscheinungen: 1. bei einmaligen kleinen Mengen: Abnahme des Gesamtcholesterins, 
sowohl der Ester, wie besonders deutlich des freien Cholesterins (im Blut) 2. boi ein
maligen gróBeron Mengen: Zunahme der Ester, des freien Cholesterins u. damit des 
Gesamtcholesterins; 3. wiederholte Gaben kleiner Mengen senken zunachst u. steigorn 
daraut das freie, das gebundene u. das gesamte Cholesterin. (Folia endocrinol. japon. 12. 
32. 20/8. 1936. Kyoto, Univ., 1. Med. Klin. [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

H. Kusano. Uber den Einflufi des N  ebennierenrindenimmunscrums auf den Chole- 
steringehalt im Blut. Naeh Injektion von Nebennierenrindenimmunserum, gcwonnen 

. am Hund, zeigen sich im Blut des Kaninchens folgende Anderungen: Kloine Mengen 
senken das Gesamtcholesterin, sowohl die Ester, wio bes. deutlich das freie Sterin. 
GróBere Mengen steigern das gesamte, das gebundene u. bes. stark das freie Cholesterin. 
(Folia endocrinol. japon. 12. 33. 20/8. 1936. Kyoto, Japan, Univ., 1. Med. Klin. [Naeh 
dtsch. Ausz. ref.]) ‘ D a n n e n b a u m .

U. Takei, Uber die Adrenalinreaktion bei den Kranken mit Kropf, der in Jehol 
endemisch ist. Mit geringen Ausnahmen zeigen Kropfkranke bzgl. des Blutbildes u. 
tólutdruckes fast das gleiche Verh. wie Kontrollpersonen gegeniiber Adrenalin- 
injektionen. (Polia endocrinol. japon. 11. 39—40. 1935. Mukden, Jlandschur. Jledizin. 
Hochschule. Klin. f. innere Krankhoiten. [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

J. Nosaka, Uber den Einflufi der verschiedenen innersekretorischen Drilsen auf den 
Schicefelgehalt in dem Pankreas und der Nebennierenrinde. I. Mitt. Uber den Einflufi 
der Schilddrusensubsianz, des Insulins und des Schwefels. Schilddriisenfutterung senkt
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in beiden Organen den Gesamt- u. Neutral-S u. steigert den Sulfat-S. Nach Insulin- 
injektionen zeigt der Gesamt- u. Neutral-S der Nebennierenrinde starko Zunahme.
S-FiUterung steigert in beiden Organen den Neutral- u. Gesamt-S wie auch den Sulfat-S 
der Nebennierenrinde (Verss. an Hunden). (Folia endocrinol. japon. 11. 52—53. 1935. 
Japan, Kyoto, Univ., 1. Med. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) DANNENBAUM.

J. Nosaka, Uber den Einflufi der verschiedenen innersekretorischen Driisen auf den 
Schwefelgehalt in dem Pankreas und der Nebennierenrinde. II. Mitt. Uber den Einflufi 
der Nebennieren. Adrenalininjektionen senken die S-Werte in beiden Organen, nur der 
Sulfat-S der Nebennierenrinde bleibt unverandort. Futterung mit Rindenpulver steigert 
beiderorts die S-Werte, doch bleibt der Sulfat-S der Rinde fast unberiihrt. Interrenin- 
injektionen steigern ausnahmslos in beiden Organen den S-Geh. jeglicher Art (Verss. 
an Hunden). (Folia endocrinol. japon. 11. 53. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n .

J. Nosaka, Uber den Einflufi der verscliiedenen innersekretorischen Driisen auf den 
Schwefelgehalt in dem Pankreas und der Nebennierenrinde. III. Mitt. Uber den Einflufi 
des Ovariums. Bei kostrierten Hiindinnen steigt der Sulfat-, Neutral- u. Gesamt-S 
der Nebennierenrinde u. das Organgewieht. Futterung mit Corpus luteum-Pulver vor- 
ursacht leichte Zunahme von Organgewieht, Gesamt- u. Neutral-S, leichto Senkung 
des Sulfat-S. Zwisehengewebe, peroral gegeben, u. in noch stiirkerem Mafio Ovarial- 
hormoninjektioncn, yermindern den Gesamt- u. Neutral-S, wahrend der Sulfat-S nicht 
yerandert oder sogar gesteigert wird. Die gleiehen Ergebnisso sind auch im Pankreas 
festatellbar. Es schoint somit, ais ob durch Kastration beide Organe in ihrer Funktion 
gefordort werden. (Folia endocrinol. japon. 12. 38—19. 20/6.1936. [Nach dtsch. 
Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

J. Nosaka, Uber den Einflufi der verschiedenen innersekretorischen Driisen auf den 
Schwefelgehalt in dem Pankreas und der Nebennierenrinde. IV. Mitt. Uber den Einflufi 
des Hodens. Es zeigt sieh, dafl nach Kastration der Gesamt- u. Neutral-S in Pankreas
u. Nebennierenrinde zunimmt, wahrend der Sulfat-S sieh yermindert. Beido Organe 
stcigem ihr Gcwicht. Hodenfiitterung u. Androstininjektionen beeinflussen diese Er- 
seheinungen im Sinne einer Umkekr (Ausnahme: Gewicht der Nebennierenrinde bleibt 
unverandert). — Es scheint, ais ob nach Kastration beide Organe ihre Funktion 
steigern (Verss. an Hunden). (Folia endocrinol. japon. 12. 26—27. 1936. [Nach dtsch. 
Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

K. Yagi, Uber den Einflufi des Glycerins auf den Blutzucker und die Blutmilchsdure 
des Kaninchens, insbesondere in seinen Beziehungen zu, einigen Hormonen. I. Mitt. Uber 
den Einflufi der Sehilddruse auf die Glycerinzufuhr. Glycerin (subcutan, intraven6s, 
intraperitoncal injiziert; 5— 10 ccm einer 15—30%ig. Lsg- pro kg Korpergewicht) lóst 
beim Kaninchen Hyperglykamie u. Blutmilchsauresteigerung aus. Zufiitterung yon 
Schilddrusensubstanz yerstarkt, Schilddrusenesstirpation schwacht die Wrkg. des 
Glycerins im Vgl. zum n. Tier. (Folia endocrinol. japon. 12. 19—20. 20/6. 1936. Kyoto, 
Japan, Univ., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

K. Yagi, Uber den Einflufi des Glycerins auf den Blutzucker und die Blutmilchsdure 
des Kaninchens, insbesondere in seinen Beziehungen zu einigen Hormonen. II. Mitt. 
Uber den Einflufi des Insulins und Adrenalins auf die Glycerinzufuhr. Insulin fórdert die 
durch Glycerin erzeugte Blutmilchsauresteigerung. Glycerin hemmt die Insulinhypo- 
glykamie. Adrenalin yermag die Wrkgg. des Glycerins nicht zu steigern; doch gleich- 
zeitige Gaben von Glycerin u. Adrenalin yerursachen starkere Hyperglykamie u. Blut- 
milchsaurebldg. ais Glycerin oder Adrenalin allein. (Folia endocrinol. japon. 12. 20—21. 
20/6. 1936. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

H. Hattori, Der Einflufi terschiedener Blutdriiscneztrakte des Bindes auf die Ge- 
fdfie der isolierten Rinderschilddriise. Die Sehilddruse yerhiilt sieh gegen die ver- 
sehiedensten Organestrakte bzgl. des Zustandes ihrer GefiiBe genau so wie die GofaBe 
anderer isolierter Organe, bis auf gewisse kleine Verschiedenheiten in der Wrkg. yon 
alkoh. Nebenierenrinden- u. yon Thymusextrakten. (Folia endocrinol. japon. 11. 
63—64. 1936. Kyoto, Japan, Uniy., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Dann.

H. Hattori, Uber die Einwirkung verschiedener Gefdfimittel auf die Sehilddruse)}- 
gefafie des Rindes. Die Gefafie der Schilddriiso yerhalten sieh gegen ii ber den yersehied. 
Gefafireizmitteln durehaus wie die Gefafie anderer innerer Organe auch. Die dila- 
tierende oder kontrahierende Wrkg. von Acetylcholin, NaN02, Coffein u. Nicotin ist 
haufig lediglich durch dereń Konzz. bedingt. (Folia endocrinol. japon. 11. 62—63. 1936- 
Kyoto, Japan, Uniy., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) DANNENBAUM.
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H. Hattori, Ober den Einflup der Adrenalin- und Pilocarpin-Ringer-Schilddriiscu- 
fliissigkeit auf die Gewebsatmung. D er Vf. durchstromt frische Rinderschilddriisen mit 
gewdhnlicher RlNGER-Lsg. (I), Adrenalin-RlNGER-Lsg. (II) u. Pilocarpin-RiNGER- 
Lsg. (III). I beschleunigt die Atmung iiberlebender Gewebo, II tut dies in yerstiirktcm 
Mafie, III beschleunigt etwas bei geringen Pilocarpinkonzz. (0,01%) u. wirkt bei hóberem 
Geb. (0,1—0,2%) hemmend. I, nachtraglich mit Adrenalin oder Pilocarpin yersetzt, 
hemmt bei hoher Konz. der Zusiitze die Gewebsatmung u. ist bei geringen Zusatzmengen 
im Vers. indiffercnt. (Folia endocrinol. japon. 11. 69—70. 1936. Kyoto, Japan, Univ.,
1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

H. Hattori, Ober den Einflup der Ergotamin- und Ilislamin-Ringer-Schilddrusen- 
fliissigkeit auf die Gewebsatmung. Nur Ergotamin, nicht aber Histamin beeinfluBt 
(senkend) dio gewebsatmungsfórderndo Wrkg. einer RlNGER-Lsg., dio dio Schilddriise 
passiert hat. Das Alkaloid wird der Lsg. vor dem Eintritt in die Drtise zugesetzt. (Folia 
endocrinol. japon. 12. 25. 1936. Kyoto, Japan, Univ., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. 
Ausz. ref.]) ” D a n n e n b a u m .

K. Mune, Ober den Einflup der verschiedenen Ezlrakte der Schilddriise auf die 
Gewebsatmung. Der Vf. bcriehtet, daB Acctonausziigo aus Schilddriise die Gewebs
atmung hemmen u. ebonso mafiig konz. A.-Extrakt. Beschleunigt wird die Gewebs
atmung durch konz. A.-Ausziige u. durch wss. Ausziige. Bzl.- u. A.-Extrakte sind ein- 
fluBlos. (Atmungsverss. nach WARBURG mittelst BARCROFT-Manometer; Substrat: 
ubcrlebendes Rattengewebe.) (Folia endocrinol. japon. 11. 1. 1935. Kyoto, Japan, 
Univ., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) DANNENBAUM.

J. Nosaka, Ober den Einflup der Schilddriise auf den Gehalt des Kaninchengehirns 
an anorganischen Salzen. Schilddriiscnfutterung steigert beim Kaninchcn den Gesamt- 
phosphorgeh. des Gehims, wahrend der Geh. an Ca u. Mg zur Abnahme neigt u. K sich 
kaum andert. Exstirpation der Schilddriise senkt den Gesamtphosphor u. steigert den 
Geh. an Ca, K u Mg iindern sich prakt. nicht. D er W.-Geh. des Hirns wird von Schild- 
drusenfiitterung u. von Schilddriisenexstirpation fast nicht beeinfluBt. — Den ge- 
schilderten Anderungen unterliegen bes. Mittel- u. Zwischenhirn. — Feuchte Ver- 
aschung des Hirns nach Cr o n h e im , Best. von K, Ca, Mg nach Cr o n h e im , Gesamt
phosphor bestimmt nach B e l l -D o is y . (Folia endocrinol. japon. 12. 33—34. 20/8. 1936. 
Kyoto, Japan, Univ., 1. Medizin. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) DANNENBAUM.

Rudolf Reitler, Zum Ausbau der unspezifischen Therapie akuter Infektions- 
krankheiten mit Schilddriisensubstanz. Gestiitzt auf Erfahrungen boi anderen Infektions- 
krankheiten behandelte Vf. eine gróBerc Anzahl schwerer Falle von Meningitis epidenica 
mit Serum +  Vogan +  Elilyran u. konnte so die Letalitat auf 15% senken gegen 
60% bei Behandlung mit Serum +  Vogan u. 57% bei Behandlung mit Serum allein. 
Vf. erblickt in der kombinierten Serum-Thyreoidin-Vitamin-A-Medikation eine allg. 
unspczif. Therapie akuter Infektionen. (Wien. med. Wschr. 86. 1054—56. 1936. Jaffa. 
Staatl. Infektionsspital.) Ge h r k e .

Roy D. Mc ciurę, Hypoparathyreoidismus, bedingt durch Unempfindlichkeit gegen 
Nebenschilddriisenezlrakt bei vorhandenem Adenom, ais Folgę eines operaliu behandelien 
Hyperthyreoidismus. Es wird ausfuhrlich ein klin. Fali diskutiert, dessen Diagnose auf 
Hyperparathyreoidismus gestellt war, u. der durch—irrtumliche — Resektion der Neben- 
schilddriisen todlieh auslief u. auch durch Extrakte u. durch Vitamin-D-Gaben nicht 
zu beeinflussen war. Aus den klin. Beobachtungen u. aus Fallen der Literatur stellt der 
Autor folgende Richtlinien auf: Stufenweise Durchfuhrung der Driisenresektion, zusatz- 
liche Behandlung mit Vitamin D  (intrayenos oder subcutan) in schweren Fallen, da 
durch Ticryerss. erwiesen scheint, daB Nebenschilddriisenextrakte nur in Ggw. yon 
Vitamin D wirksam werden. Dio an hypoparathyreoiden Fallen beobachtbarc Osteo- 
porosis ist ais Friihstadium einer Osteitis fibrosa cystica zu betrachtcn. Postoperatiye 
Hypoparathyreoidie ist nach Ansicht des Vf. durchaus yermeidbar. (Arch. Surgery 33. 
808—24. Nov. 1936. Detroit.) D a n n e n b a u m .

Erich Nolte, Beitrag zur Jodfrage. Es wird iiber V erss. bericlitet, durch yerschied. 
Methoden der Hydrolyse yo n  JodeiweiB (Jodłropon) schilddriisenahnlieh wirkende 
Stoffe darzustellen, da sich das mittels Barythydrolyse hergestellto, auBerst wirksamc 
Prod. nur unter Verlust der biol. Wrkg. v o n  dem  beigemengten Barium befreien lieB. 
Die Auswertung der durch Hydrolyse mit gespanntem W.-Dampf u . Calciumhydroxyd 
gewonncnen Prodd. am Axolotl hatte negative Resultate, dagegen lieB sich mit der aus 
einer Strontium hydroxydhydrolyse dargestellten Fraktion eine schwache biol. Wrkg. 
erzielen. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 274. 415—18. Okt. 1936.) W e s tp h .
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H. Imai, Uber den Einfluji von Thyroxin und Insulin auf das Blutbild der Kanin- 
chen mit unterbundenen Emdhrungsgefafien des Knoclicnmarkes. Boi Unterbindung 
wiehtiger, zum Knochenmark fiihrender GefaBe laBt sich das Blutbild in vom n. Tier 
yerschied. Weise beeinflussen, z. B. vermohrt beim letzteren Thyrozin die Thrombo-, 
Erythro-, Rotieulo- u. granulierten Leukocyten, beim Tier mit abgebundenen GefaBen 
aber niolit. Beim n. Tier werden die gesamten Leuko- u. Lymphocyten yermindcrt. 
Insulin yermchrt beim n. Tier die Reticulocyten, ferner die gesamten u. granulierten 
Leukocyten u, yermindcrt Thrombo-, Erythro- u. Lymphocyten. Beim operierten 
Tier werden zum Unterschied davon aucli dio Reticulocyten yermindcrt. (Folia endo- 
crinol. japon. 13. 46—47. 20/10. 1936. Japan, Univ. Kyoto, 1. Med. Klinik. [Nach 
dtsch Ausz. ref.]) DANNENBAUM.

G. L. Foster, Walter W. Palmer und Jessica P. Leland, Vergleich der wdrme- 
bildenden Fahiglceiten von l-Thyroxin, d,l-Thyroxin und Schilddruse. Notiz iiber den 
Thyroxingehalt der stiureluslichen Fraldion peptisch behandelten Schilddrusenproteins. 
l-Thyroxin hat bei n. Meerschweinchen die doppelte wiirmebildende Wrkg. wie rac. 
Thyroxin. Die wiirmebildende Kraft einer Dosis Schilddriisensubstanz errechnet sich 
quantitativ aus ihrem Geh. an l-Thyroxin. — Die saurelósl. Fraktion pepsinbehandelten 
Schilddrusenproteins cnthalt betrachtlichc Thyroxinmengen, vorwiegend noch ais 
Peptid gebunden; diese Peptide lassen sich ziemlich sclektiy durch yerschied. Protein- 
fallungen, die sich in der Lsg. bei pn =  5—3 bilden, niedorschlagen. (J. biol. Chemistry 
115 . 467—77. Sept. 1936. New York, Columbia Univ., College of Physicians and 
Surgeons, Dep. of Biol. Chem. and Dep. of Med.) D a n n e n b a u m .

F. Georgi, Hwnoralpathologischc Bemerkungen zur Insulinschocktherapie bei 
Schizophrenen. An 12 insulinbeliandelten Fallen (ygl. M.M u l l e r ,  C. 1 9 3 7 .1 .1969) yon 
Schizophrenie konnten folgende Befunde erlioben werden: 1. deutliche, oft hochgradige 
Leukocytose mit schwankcndem Wert, nach der Injektion, 2. Scliwankungen des Chole- 
sterinspiegels, 3. bei gleichbleibender Blutkorperchensenkungsrk. haufig iontogene 
Labilisicrung des Plasmas infolge endokriner Vorgange, 4. im allg. im Lauf der Kur 
langsame Erhóhung des Kaliumspiegels, bei geringen Tagesschwankungen in gebesserten 
Fallen; bei ungebesserten Patienten groBe T agesschw ankungen, bzw. starkes Absinkcn 
des Kaliumspiegels wahrend der Kur. Das yerhaltnismiiBig geringe Materiał liiBt immer- 
hin die Deutung zu, daB vor allem humorale Veranderung vor u. wahrend des Insulin- 
komas bedeutsam fiir den therapeut. Effekt sind. (Schwciz. med. Wschr. 66. 935—36. 
26/9. 1936. Waldau, Univ., Klinik f. Psychiatrie, serolog.-chem. Labor.) D a n n .

Gert Heilbrunn, Zur Frage der parasympathikotonischen oder sympathikotonischen 
Umstellung des Organismus wahrend der Insulinschockbeliandlung der Schizophrenie. 
An 32 Patienten werden folgende Beobachtungen erhoben: Senkung des Blutzuckers im 
Laufe der morgendlichen Behandlung, meist kontinuierliclier Anstieg der Leukocyten, 
konstantę Blutkórperchensenkungsgeschwindigkcit. Wahrend diese GróBen unabhiingig 
von der Insulindosierung sind, steigen Puls, Blutdruckamplitude u. Grundumsatz mit 
der Hypoglykamie an u. gehen dem klin. Bild deutlich parallel. Diese Ergcbnisse werden 
vom Vf. ais Sympathikotonisicrung, bedingt durch eine kompensator. Adrenalin- 
aussehiittung, erklart. (Schwciz. med. Wschr. 66. 961—64. 3/10. 1936. Bern, Miinsingen, 
Heil- u. Pflegeanstalt.) DANNENBAUM.

Charles Reid, Insulin mul Speichenmg des Glykogens in der Leber bei anasthesiertm 
Katzen. An fastenden aniisthesierten Katzen, die n. waren, oder denen das Adrenal- 
mark cntfemt war, wurde die Einw. von Insulin auf die Glykogenspeicherung in der 
Leber untersucht. Die Katzen mit entfemtcm Adrenalmark zeigten ein ahnliclics 
Verh. wie die n. aniisthesierten Tiere. Beim intakten Tier bewirkt Insulinzusatz bei 
GIucoseverabreichung keine weitere Glykogenspeicherung in der Leber. 5 Stdn. nach 
Pankreasektomie hort Glueose auf ais Proteinsparer zu wirken, dagegen kann Glykogen- 
speieherung wahrend der Glucoseinfusion weiter stattfinden. Insulinyerabreichung 
stellt die Fahigkeit, Protein zu sparen, wieder her. (J. Physiology 87. 121—28. 21/7. 
1936. London, Univ. Coli.; Dys. Physiol. and Biochem.) Ma h n .

L. Lukanzewer, Uber den Einflup wiederholter Magensaftenhuihmen auf einige 
chemische Beslamlleile des Biutes. Es wurden die Veriinderungen im Elektrolytgeh. 
des Biutes bei tiiglichen Magenausheberungen an 7 Vers.-Personen untersucht. Im 
allg. lieB sich feststellcn, daB die Chloride des Biutes ihr Ausgangsniyeau ein- 
halten. Erst in der 4, Woche findet ein Abfall um einige Zehntel mg-% statt, dem ein 
scharfer Abfall des Chloridgch. im Harn yorausgeht. Aber aueh hier stellt sich in 
2 Tagen das n. Niyeau wieder ein. In den meisten Fallen wird ein relatiyes Anwachsen
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des Na-Geh. mit gleiohzeitigem Abfall des Cl-Geh. oder umgekehrt beobaolitct, was 
mit einer Erhohung des C02-Geh. im Blute u. durch eino Erhohung der Ionisation 
der Chloride erkliirt werden kann. K u. Ca sind im Blutserum relatiy stabil. Bei 
einem Fali von Sublimatyergiftung mit anhaltendem Breehen u. Durclifall wurden 
im Blut folgende Bestandteile festgestcllt. NaCl 308 mg-°/o. Cl 184 mg-°/0, Na 359,2 mg- 
%, also eine sehr seharfe Hypochloriimie bei Isonatriimie. Bestimmte GesetzmaBig- 
keiten uber die Schwankungen des P-Geh. lieBen sich nicht ennitteln. Auch bestand 
kein Parallelismus zwischen dem Anwachsen des Sauregrades u. der Cl-Konz. im 
Magensaft. Dagegen konnte ein relativer Parallelismus der Chloridausscheidungen 
im Magensaft u. im Harn beobachtet werden. Die beobachteten Schwankungen im 
Chlorgeh. in Bezichung mit den Na-Ionen ermóglichen es, Schliisse auf die Cbergange 
der Elektrolyte aus dem Blut in dio Gewebe u. umgekehrt zu ziehen. (Therap. Arch. 
[russ.: Tcrapewtitschcski Archiv] 13 . Nr. 4. 101—06. 1935. Kiew, Mcd. Inst.) ItLEVER.

Paolo Larizza, Untersuclmngen uber den Jłestslickstoff des Blutes und seiner 
Hauptkomponenten. I. Mitt. Die normalen Verlidltnisse. Die Frage der Verteilung des 
Oesamtrest-N des menschlichen Blutes u. seiner Hauptkomponenton (Hamstoff-N, 
Aminosaure-N, Hamsaure-N, praformierles Kreatinin u. Kreatin) wurdo untersueht. 
Der Gesamtrest-N ist unglcich auf Serum (Durchschnittsgeh. 31,06 mg-%) u. Blut- 
kórpcrchen (Durchschnittsgeh. 53,86 mg-%) yerteilt. Verteilungskoeff. liegt durch- 
schnittlich bei 1,75. Der Harnstoff-N ist liauptsachlich im Serum (16,66 mg-%) ent- 
lialten. Der Harnstoff-N-Gch. im Blutkórperchen betragt durchsclinittlich 11,77 mg-%. 
so daB der durehschnittliche Vorteilungskoeff. bei 0,70 liegt. Die Blutkórperchen ent- 
halten etwa 11,04 mg-% Amino-N, das Plasma nur 6,49 mg-%, so daB der Ver- 
teilungskoeff. bei 1,71 liegt. Der Harnsaure-N-Geh. der Erythrocyten betragt etwa 
14,12 mg-%, der Harnsaure-N-Geh. des Serums nur 4,79 mg-%. Fiir Gesamtkreatinin 
liegt der Vertoilungskoeff. zwischen Erythrocyten u. Serum bei 1,67. Dieser Wert 
ergibt sich dadurch.^daB dio Verteilungskoeff. fiir Kreatinin u. Kreatin 1,79 u. 1,64 
betragen. Vom Gesamt-N des Serums sind ca. 15% unbestimmt. Fiir dio Blutkorper- 
chen betragt der unbestimmtc N-Anteil etwa 44%. Der Rest-N gliedert sich prozentual 
iolgendermaBcn auf:

Ilarn-
stoff-N

Amino- 
siiure - N

Gesamt-
kreatinin-X

Harn-
siiure-N

Unbest.
N-Anteil

Fiir das Serum .....................
Fiir die Blutkórperchen

53,44
21,85

20,89
20,49

5,76
5,53

5,16
8,72

14,75
43,41

(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 617—32. 30/9. 1936. 
Heidelberg, Med. Univ.-Klin. u. Pavia, kgl. Univ., Med. Klin.) Mahn.

G. A. Mednikjan und s. A. Schtscherbakow, Zur Dynamik der Schwankungen 
im lieststickstoff des Blutes bei schmerzliaften Enlzundungen. Eine Reizung der zentri- 
petalen Neryen fiihrt zu einer Erhohung des Reststickstoffes im Blute. Bei Vorhanden- 
sein der Nebenniere des Vers.-Tieres (Katze) ist diese Erhohung nicht so sehr aus- 
gepragt. Nach Durchschneidung der Nerven u. Abbinden der Venen der Nebenniere 
wird bei der Reizung eine starkę Zunahme des Reststickstoffes beobachtet. Die Ex- 
stirpation beider Nieren bewirkt ein Anwaehsen, diejenige der Schilddruse eine Ab- 
nahme des Reststickstoffes. Eine Reizung der zentripetalen Nerven im letzteren Falle 
ruft keine merklichen Schwankungen des Reststickstoffes heryor. (J. Physiol. USSR 
[russ.: Fisiologitscheski Shurnal SSSR] 20 . 357—63. 1936. Eriwan, Veterinarzoolog. 
Inst.) KLEVER.

N. A. Ratner, Die Bestimmung von Kreatinin im Blut ais funktiondle diagnostiscfie 
Meth ode der Kiereninsuffizienz. Klin. Unters. der Bedeutung der Kreatininbest. im 
Blut fiir diagnost. Zwecke bei Nierenerkrankungen. (Therap. Arch. [russ.: Terapewti- 
tseheski Archiy] 13. Nr. 4. 113—18. 1935. Moskau, 1. Med. Inst.) Iv l e v e r .

Allan Hemingway, Dean A. Collins und F. Bernhart, Kin Vergleidi von drei 
Meflmethoden der Plasmaterdiinnung nach intravenoser Salzinjektion bei normalen an- 
ci&thesierten utul funktionell awsgenommenen Hunden. (Vgl. C. 19 3 6 . I. 1913.) Die 
iJfa$maveriinderungen wurden durch Best. der Hamoglobin-, Plasmaprotein- u. Wasser- 
blaukonz. ermittelt. Die Hamoglobinwerte goben die schwachstc, die Wasserblauwerte 
dio starkste Verdiinnung. Bei funktionell ausgenommenen Ticren zeigen Wasserblau- u. 
Plasmaproteinwerto eine bedeutend starkere Verdunnung ais die Hamoglobinwerte.



2 2 0 4 E 5. T ie r c h e m ie  u n d  -p h y s io l o g ie . 1937. I .

Zu Unterss. yon Plasmavoll.-Anderungen ist am zweekmiiBigsten die Wasserblaumeth. zu 
yerwenden. (Amer. J. Physiol. 117. 102—10. 1/9. 1936. Univ. of Minnesota, Dep. 
Physiol. Chem. and Physiol. Med. Scliool.) M a h n .

Walter Wegner, Fehlerndhrung — Oebifizerstórung. Obcrsichtsbericlit. (Dtsch. 
med. Wschr. 63. 138—40. 22/1. 1937. Berlin-Friedenau, Kaiserallce.) SCHWAIBOLD.

V. Hornung, Das Kochsalzbedurfnis des Menschen bei animalischer Kost. Der 
Kochsakbedarf im allgemtinen. Hiator. u. statist. Ubersichtsbericht. (Kali, yerwandte 
Salze, Erdól 30. 185—87. 194—97. 15/10. 1936. Unterbreizbach, Rhon.) SCHWAIBOLD.

M. Laporta und E. La Fratta, Der biologische Wert von Oetreidekleber und Baum- 
iroUsaatglobulin. Der nach der Meth. MITCHELL bestimmte biol. Wert betrug fiir 
Kleber 64,4%, fiir Baumwollsaatglobulin 67,2%, der wahre Verdauungskoeff. 95,2% 
bzw. 83,7%, der scheinbare Verdauungskoeff. 88,0 bzw. 76,9%. (Quad. Nutriz. 3. 
305— 12. Okt. 1936. Neapel.) G rim m e.

S. R. Frenkel und A. Ó. Lewitzkaja, Ober den Einfhifi von Knoblauch auf die 
Dannfdulnis. Rohknoblauch bewirkt bei Zusatz yon 3% der Gesamtnahrung eine 
bedeutende Hcrabsetzung der Darmfaulnisprozesse. Die gleiche Wrkg. iibt auch ein 
3%ig. alkoh. Knoblauchextrakt hervor. Die antisept. Wrkg. laBt sich am besten durch 
Spicken des Fleiaches mit 0,5—1% Knoblauch erzielen. (Probleni8 Nutrit. [russ.: 
Woprossy Pitanija] 4. Nr. 4. 143—47. 1935. Charków, Inst. f. Ernahrungsforsch.) K le v .

L. Georgijewskaja, Ober die Schioanbungen der Urobilinogemnenge in den Aus- 
scheidutigen bei einseiliger und gemischter Didt. Dio auagefiihrten Emahrungsveres. 
mit einer Fett- u. EiweiBdiat zeigten, daB es nicht moglieh ist, aus der Urobilinogen- 
menge im Faces u. Harn ąuantitatiye Schlusso auf den Hamolysegrad zu ziehen. Sie 
yermittelt nur oinen annahernden Eindruck, da auBer den Schwankungen, die auf 
die Hamolyse zuriickgefiihrt werden konnen, das Urobilinogen in Verb. mit der er- 
neuten Resorption yerschied. \ ,Teranderungen bzw. einer Zers. unterworfen ist. Durch 
die Diat wird eino Veranderung des durch die Analysc bestimmbaren Urobilinogen 
im Blutkreialauf nicht hervorgerufen. (Therap. Arch. [russ.: Terapewtitscheski Archiy] 
13. Nr. 4. 87—93. 1935. Leningrad, I. Med. Inst.) K l e v e r .

C. H. Best und Jessie H. Ridout, Caseindidt und Gliolesterinester in der Leber. 
(Vgl. C. 1936. II. 501.) Dio Fiittemngsyerss. an Ratten mit Casein zeigten, daB diese 
Diat nicht nur auf die Cholesterinester quantitatiy ahnlich wirkto wie Cholinyerab- 
reichung, sondom daB auch der Anstieg im Phospholipoidgeh. der Leber bei Casein- 
diat im wesenthchen der gleiche war wie bei Cholinyerabreichung. (J. Physiology 
87. Nr. 2. Proc. 55—56. 21/7. 1936.) M a h n .

Aaron Arnold, O. L. Kline, C. A. Elevehjem und E. B. Hart, Weitere Unter- 
suchungen iiber den vom Huhn benoligten Waclistumsfaklor. Die wesentlidie Bedeutung 
von Arginin. (Vgl. C. 1936. II. 1568.) Schweineherz u. Sojabohnenmehl zeigten ais 
Zusatze zu Futtergemisch 351 [Gelbmais 58, Weizenmchl 25, Casein 12, NaCl 1, Hcfe 1, 
CaC03 1, Ca3(P04)2 1, Lebertran 1] die gleiche Wachstumswrkg. wie Lcberriickstand. 
Woizenkeime, Schweinoniere, Milz, Muskel u. Him waren weniger wirksam, Hcfe ti. 
Casein waren unwirksam. Edestin, ErdnuBmolil u. Leberriickstand zeigten offenbar 
eine ihrem Arginingeh. entsprechende Wachstumswirkung. Bei Zusatzen von 1% Argi- 
nincarbonat oder -hydrochlorid ergab sich eino sehr gute Wachstumswirkung. (J. biol. 
Chemistry 116. 699—709. Dez. 1936. Madison, Univ„ Dep. Agric. Chem.) ScHWAIB. 
+ Sadao Takahashi, Experimentełle Studien iiber den Einflnfl des bestraJdlen Ergo- 

sterins auf die Nebenniere. Kaninchen reagieren auf Vigantol (2—10 Tropfen pro Tag, 
gegen Oliyenólkontrollen) mit starker Abnahme des Adrenalingeh. in den Nebennieren, 
proportional der Dosis Vigantol. Gleichzoitig nimmt dio Jodsaurezahl des Blutes (nach 
N lS H IG A K l) zu .  Die Silbergranula (Methode von K o n ) nehmen bes. stark in dor 
Rinde ab. Es acheint demnaeh Vigantol eine abnorm hohe Sekretion des Adrenalina 
aus der Druso zu yeranlassen. (Folia endocrinol. japon. 12. 1—2. 1936. Japan, Univ. 
Sapporo, 1. Med. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D A N N EN B A U M .

W. N. Bukin und I. K. Murri, Chemische Methoden der Bestimmung der Vita- 
mine G und A (Carotin). V i t a m i n C. In Anlehnung an E m m e r ie  u . E e k e l e n  
wurde eine yerbesserte Best.-Meth. ausgearbeitet. 1—10 g Materiał mit 20—50 ccm 
2%ig. HCI unter Zusatz yon Fe-freiem Quarzsand yerreiben, zentrifugieren, 10 ccm des 
Zentrifugats mit 10 ccm 5%ig. HgCl,- u. 5 cem 20%ig. Hg-Acetatlsg. fallen, ement 
zentrifugieren, Zentrifugat 15 Min. lang mit H2S bchandeln, filtrieren, Filtrat unter C02 
halten. 1—10 ccm des farblosen u. klaren Auszuges werden mit dest. W. auf stets das- 
selbo Vol. (5—10 ccm) gebracht- u. mit einer auf p« =  6,9—7,0 gepufferten 0,001-n. Lsg.
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von Dichlorphenolindophenol aus der Mikrobiirette titriert, bis dio deutliche Rosu- 
farbung 0,5—1 Min. bestehen blcibt (Dauer 1—2 Min.). Dor Leerwert des Blindvors. ist 
ist abzuzielien. Die Zeit von der Zugabe der Hg-Salze bis zur Beliandlung mit H„S 
darf IB Min. nicht iibersteigon, da sonst Vcrlust<; an Ascorbinsdure auftroten. Fchlerbreitc
5—10%. Tannin, Protocatcchusdure, Gluiathion und Cystein stdron nicht, wohl aber 
Pyrogallol u. Hydrochinon. Dio an Yerschied. pflanzlichem Materiał biol. u. naeh der 
obigen Moth. erhaltonen Werte zeigten eine gute Ubereinstimmung. — V i t a m i n A 
( Ca r o t i n ) .  Das naeh ScHERTZ (Plant Physiol. 3 [1928]. 211) aus pflanzlichem 
Materiał extrahierte Sóhcarolin wurde in PAe.-Lsg. mittels MgO chromatograph. von 
beigemongtem Lycopin getrennt u. in Anlehnung an DELEANO u . D ic k  durch Oxydation 
mit Iv,,Cr20 , in HCl-Lsg. bestimmt. Wesentlich ist die glcichzeitigo Durchfulirung eines 
blinden Oxydationsvcrsuches. Dic im prophylakt. Rattenvers. erhaltonen Werte 
stimmen gut mit den chem. Wcrten uberein. — Weitere zahlroiche Einzelheiten im 
Original. Mit Hilfe dieser Methodcn soli dio Dynamik der Ansammlung der yitaminc 
in don Pflanzen wahrend der Dauer der Vegetation u. Lagorung bestimmt werden. 
(Buli. appl. Bot. Genetics Plant Breeding [russ.: Trudy po prikladnoi Botaniko, Genetike
i Sselekzii] [3] Nr. 8. 39 Sciten. 1935.) ' B e r s i n .

Luther R. Richardson und Albert G. Hogan, Hautschddigungen der Ratte im 
Zusammenhang mit dem Vitamin-B-Komplex. (Vgl. C. 1936 .1. 2383.) Bei Bestrahlung 
Yon B-Tragern in Pulyorform werden 50—60% des antineurit. u. 75—85% des anti- 
dormatit. Vitamins zerstórt, in Lsg. dagegen <10%  bzw. >90% ; durch starkę Be- 
atrahlung mit sichtbarem Licht wird letzteres nur wenig geschiidigt. Es ergaben sich 
Hinweise, daB das antidermatit. Vitamin nicht mit einer der bekannten ungesatt. Fott- 
sauren oder mit Vitamin E ident. ist. Von den festgestellten zwei Arton yon Haut- 
schadigungen ist eine auf Flayinmangel, dio andore auf einen Mangel des antidermatit. 
Faktors zuriickzufuhren. Die drei (oder yier) von der Ratte bcntitigten Faktoren des 
B-Komplexes werden so weit wie moglich gekennzeichnet. Bcobachtungen iibor logg
ii. Quellen des antidermatit. Faktors werden mitgeteilt (Einheit: notwendige Tagesdosis 
zur Heilung von >  50% mittelschwer erkrankter Ratten). In tabellar. Zusammenstollung 
wird yersucht, die Bcobachtungen mit denjenigen anderor Autoren in Beziehung zu 
setzen. (Uniy. Missouri. Agric. Exp. Stat. Res. Buli. 241. 34 Soiten. 1936. Columbia 
[Miss.], Uniy., Agric. Exp. Stat.) SCHWAIBOLD.

G. Peretti und F. Porrazzo, Beitrag zur Untersucliung des Zuckerzuńschenstoff-
wechsels bei der B-Avitaminose. Die spontane Ausscheidung von Milehsaure im Harn 
ist bei B-avitaminot. Ratten nicht merklich hoher ais bei solchen mit B-Zufuhr. Auch 
bei parenteraler Lactatzufuhr (1—2 g pro kg) trat bei beiden Tiergruppen eine ahnliche 
Steigerung der ililchsaureausscheidung auf. Die bei B-Mangel angenommeno StSrung 
des intermediaren Zuckerstoffwechsels ist demnach nicht auf eine StOrung der Filhigkeit 
der Milchsaureausnutzung zuruckzufiihren, sondern auf einen Vorgang des Zucker- 
abbaues, der yor der Bldg. der Milehsaure liegt. (Arcli. ital. Biol. 92  (N. S. 32). 134—44,
1934. Cagliari, Uniy., Inst. Physiol.) SciIWAIHOŁD.

H. C. Hou, Untersuchungen Uber den Vitamin-C-Gehalt von Orangcnschalen und
ihren pliannazeulischen Zubereitungen. (Vgl. C. 1936. II. 1197.) Bei 12 yerschied. Mustern 
raedizin. Orangcnschalen schwankte der C-Geh. zwischen 0,179—0,024 mg/g. Beim 
Trocknen yon Schalen unter AusseliluC yon direktem Sonnenlicht sank der C-Geh. 
allmahlich, jedoeh langsamer ais der W.-Geh. Tinktur, hergestcllt bei Zimmertemp. naeh 
1—2 Tagen stehen, enthielt mehr Aseorbinsaure ais naeh Horst, bei hćihercr Temp. u. 
langerer Stehzeit. Der C-Geh. der Tinktur nimmt bei Aufbewahrcn ab (Geh. naeh 
4 Tagen noch erheblich), der Verlust ist bei 70%ig. alkoh. Extrakt bedeutend raseher 
ais bei 90%igem. Metali. Eison war ohne Wirkung. Bei Herst. einer Infusion wurde 
wesentlich gróBere C-Ausbeute erhalten, die Haltbarkeit war die gleicho wie bei Tink- 
turen (Schutzwrkg. der Schalenole ?). Die Titrationswerte zeigten gute Obcrein- 
stimmung mit der biol. Naehprufung. (Chin. med. J. 50. 1227—34. Sept. 1936. Shanghai, 
Lester Inst. Med. Res.) SCHWAIBOLD.

Tomiii Matsuoka, Untersuchungen iiber Yitamin C. XVIII. Die, Wirkung von 
Licht auf dic Bildung eon Yitamin C. Der C-Geh. von Gerstensprossen u. illtcrenPflanzen 
war bei Belichtung mit Sonnenlicht 4-mal so groB wie bei den abgeftchirmtcn Vgl.- 
iflanzen, bei ahnlichen Verss. an Rettich war der Geh. bei den beUchteten Pflanzen
5-mal so groB. Bei Orangen waren die Untersehiede geringer, bei łx,-deckten FrUchten 
war der C-Geh. die Halfte wie bei belichteten. (J. agric. chem. Soc. Japan 1 2 . 160—61. 
Dez. 1936. Tokyo, Agricult. Coli. [Naeh engl. Ausz. ref.]) S cn W A IB O Ł D .
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Jean Lepine, F. Arloing, A. Morel und A. Josserand, Ascorbinsaure und 
mulliple Sklerose. Durch intravenose Zufuhr eines komplexen Kórpers, bcstchend aus 
.Mg, Fe u. Ascorbinsaure, wurde bei dieser ICrankheit in nicht zu fortgeschrittenein 
Stadium betraclitliehe Ileilwrkg. erzielt. (Buli. Acad. M6d. 116 ([3] 1Ó0). 274—75. 
1936.) SCHWAIBOLD.

Nicola Markoff, Viłamin C bei Typhus abdominalis. Bei schweren Fallen dieser 
Krankheit wurde ein leichtes bis mittleres C-Defizit nachgewissen (300—2100 mg). 
Zur Verhiitung eines Defizits sind taglieh mindestens 300 mg Ascorbinsaure notwendig 
(parenteral). Ais Ursache des Defizits kommt eine Resorptionsstórung in Betracht. 
Falle ohne Kreatinurie zeigten kein wesentliches Defizit. Es wurde nur eine allg. 
stimulierendc Wrkg. der C-Zufuhr beobachtet. (Dtsch. med. Wschr. 63. 131—33. 
22/1. 1937. Aarau, Kantonspital.) S c h w a i b o ld .

A. Hochwald, YitaminC in der Beharullung der krupposen Pneumonic. (Vgl. 
C. 1936. II. 1754.) Ascorbinsaure zeigte in Tierverss. eine Hemmungswrkg. auf den 
anaphyiakt. Schock u. in klin. Versa. gewisse Heilwrkgg. auf die kruppose Pneumonic 
Weitere Unterss. werden ais notwendig erachtet. (Dtsch. med. Wschr. 63. 182—84. 
29/1. 1937. Prag, Deutsche Univ., II. Med. Klinik.) S c h w a i b o ld .

Claus W. Jungeblut, Yitamin-G-Therapie und -Prophylaze bei experimenteller 
Poliomyelitis. (Vgl. C. 1936. II. 2561.) Von den Vers.-Tieren (Affcn mit verschieden- 
artiger Zufuhr des Virus) erkrankten in der Gruppe ohne C-Behandlung 36 von 38, 
wahrend von der mit C behandelten Gruppe 19 von 62 nicht erkrankten. Hohe C-Dosen 
(700—100 mg taglieh) waren ohne Wrkg., mittlere Dosen (50—10 mg) zeigten gelegent- 
licli cino Wrkg.; bei Dosen von 5 mg erkrankte nur dio HiŁlfte der Tiere. Eino pro- 
phylakt. C-Wrkg. konnte nicht festgestellt werden. Die Pathogeneso der kindlichen 
Paralyse wird in Hinsieht auf diese Befunde bcsprochen. (J. e.xp. Mcdicine 65. 127—46. 
1/1. 1937. New York, Columbia-Univ., Dep. Bact.) S c h w a ib o ld .

Franco Marchesi, Der Einflu/3 des Vitamin E auf den Yerlauf der Wundheilung. 
E xperime.nl elle Untcrsuchungen am Kaninchen. Vergleichende Verss. ergaben, daB 
Vitamin E eine gunstige Wrkg. auf die Zellenvermehrungsvorgange besitzt. Diese 
Wrkg. konnte noch nicht quantitativ festgestellt werden (Fchlen eines sicher A- u. 
D-freien Prap.), doch ist sie nicht gróBer ais diejenige von Vitamin A u. D. dereń Wrkg. 
durch Ggw. von Vitamin E gesteigert wird. Die Vers.-Anstellung wird eingeliend 
beschrieben. Ais E-Trager wurde Weizenkeimol benutzt. (Arch. ital. Biol. 94 (N. S. 
34). 48—58. 1935. Rom, Univ., Inst. Pathol. generale.) S c h w a ib o ld .

M. G. Sachs, R. G. Leibsson und 1.1. Lichnitzkaja, Ober die Normalwerte des 
Orundumsalzes beim Kaninchen. Der Mittelwert des Grundumsatzes betragt beim 
Kaninchen bei maBiger Bewegung 2,44 Cal pro kg/Stde. mit Schwankungen von 
±20% . Bei maximaler Ruhe des Tieres sinkt der Durchschnittswert bis zu 2,08 Cal 
pro kg/Stde. ab. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitseheski Shurnal SSSR] 20. 299 
bis 306. 1936. Leningrad, Piidiatr. Inst.) K l e v e r .

M. G. Sachs, R. G. Leibsson und I. I. Lichnitzkaja, Ober den Einfluf} der 
Schwangerschaft auf den Grundumsatz von Kaninchen. (Vgl. vorst. Ref.) Bei trachtigen 
Kaninchen wird in einzelnen Fallen eine sich plotzlich entwiekelnde Erhóhung des 
Grundumsatzes im letzten Drittcl der Trachtigkeit beobachtet, die meist von einem 
Stillstand der Gewichtszunahme bzw. einem Absinken des Kórpergewichtes begleitet ist. 
Die Riickkehr zur Norm nach der Geburt findet im Laufe von 10—15 Tagen statt. 
(J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitseheski Shurnal SSSR] 20. 307—13. 1936.) K l e v .

H. A. Davis und Lester R. Dragstedt, Die relative Bedeutung der Eleklrolyt- 
konzeniration und Gewebereaktion beim Wasserstoffwechsel. (Vgl. C. 1935. II. 2233.) 
An n. u. entwasserten Hunden wurde das Vermogen, intravenos injizierte 0,9%ig. 
NaCl- u. 5%'g- Glueoselsgg. zuruekzuhalten, untersueht. 3 Formen der Entwasserung 
wurden gewahlt. In der 1. Gruppe wurden die Tiere durch reinen IF.-Entzug ent- 
wiissert. In der 2. Gruppe wurden dio Tiere entwiissert, gleiehzeitig trat starker Elek- 
trolytverlust unter Entw. merklieher Alkalosis ais Folgę eines fortgesetzten Verlustes 
von Magensaft auf. In der 3. Gruppe standen die Tiere ebenfalls unter W.- u. Elek- 
trolytverlust; infolge Verlustes von Pankreassaft entwickelte sich jedoch eine Acidosis. 
Dio n. Tiere schieden die injizierten Fl.-Mengen meist sehnell u. yollstandig wieder 
aus. Die Tiere von Gruppe 1 hielten sowohl Glucose- wie Salzlsgg. besser zuriick ais 
die Tiere der 2 anderen Gruppen. Die Tiere von Gruppe 2 u. 3 hielten das injizierte 
W. nicht starker zuriick ais die u. Tiere. Die Tiere der Gruppe 2 retinierten das W. 
etwas starker ais die Tiere der Gruppe 3. Obwohl die Tiere der Gruppe 3 auBerordent-
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lich an Basen, hauptsachlich Na-Ion, verarmt waren, hielten sie die injizierte 0,9%>g- 
NaCI-Lsg, nicht so gut zurttck wie die Tiere der 2. Gruppe. (Amer. J. Physiol. 113. 
193—99. 1935. Chicago, Univ.; Dep. Surgay.) M a h n .

C. Dienst, Ober den Natrium-Kaliumajilagonismus in seiner Bedeutung fiir  den 
Wasserstoffweclisel. Durch iVa-Entzug u. 7iT-Verabreichung (durch Anwendung von 
Relasalz-Ńordmark) gelang es bei Hydropsien der vorschiedensten Atiologie (Leber-, 
Herz-, Nierenkrankheiten) Erfolge zu erzielen. Je nach der Schwere des Krankheits- 
bildes konnten entweder dio Odemc zur Ausscheidung gebracht oder dio Odem- u. 
Ascitesbldg. deutlich verzogert werden. (Naunyn-Schmicdebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 182. 567—76. 30/9. 1936. Koln, Univ., Med. Klin. Lindenburg.) Maiin.

Howard B. Lewis, Chemie und Stoffwechsel der Schwefehcrbindungen. (Vgl. C. 1936-
I. 3534 u. friiher.) Obersichtsref. (Rhodanide, Ergotliionein, Cystin u. Methionin, 
Stoffwechsel der S-haltigen Aminosauren, Glutathion u. Thiolverbb., Schwefel im 
Harn). (Annu. Rov. Biocliem. 4. 149—68. 1935. Ann Arbor, Michigan, Univ.) B e r s i n .

William C. Rose, Der Stoffwechsel des Kreatins und Kreatinins. Obersichtsref. 
(Verteilung von Kreatin (1) u. Kreatinin (II), Herkunft von I, Beziehungen von I zu II, 
Ausscheidung von II, Kreatinurie). (Annu. Rev. Biochemistry 4. 243—62. 1935. Illinois, 
Univ.) B e r s i n .

G. L. Brown und W. Feldberg, Der Acetylcholinstoffwechsel eines Sympathikus- 
ganglions. Bei Unterss. an der Katze iiber den Einfl. anhaltender Praganglion- 
reizung auf die Kontraktion der Nickhaut u. auf die Ausschiittung von Acetylcholin 
durch den durchstromten oberen Cervicalganglion zeigt es sieh, daB die Abgabe von 
Acetylcholin mit hohen Betriigen beginnt u. wahrend der ersten 20—60 Min. rasch 
abfallt, um dann stetig einen geringen, nur schwach abfallenden Wert innezuhalten. 
Die .Menge Acetylcholin, die in Ggw. von Eserin anfanglich im durchstrómten Ganglion 
produziert wird, ist hoch genug, um eine partielle Paralyse der Ganglionzellen zu be- 
wirken. Im gereizten Ganglion schcint eino Synth. des Aeetylcholins stattzufinden, 
die Menge des extrahierbaren Acetyleholins oder Cholins scheint durch die Reizung 
nicht geandert zu werden. (J. Physiology 88. 265—83. 11/12. 1936. London, NW 3, 
Nation. Inst. for Med. Research.) D a n n e n b a u m .

Johann Benedict, Zur Rolle der Leber im Fettstoffwechsd auf Orurul ton Lipasen- 
u>itersvxhu>igen. Bei stoffwechselgesunden Menschen zeigen dio Serumlipasewerte. fiir 
dasselbe Individuum weitgehende Konstanz. Fettbelastung fiihrt zur Erhohung des 
Serumlipascspiegels. Diese Zunahme ist ehininresistent u. wird ais Lebcrlipase an- 
gesehen. Bei Kohlenhydratbelastung fallt der Lipasewert ab. Dio chininresistenten 
Teile bleiben unverandert oder nehmen gleichfalls ab. Kombinierte Fett- u. Kohlcn- 
hydratbelastung fiihrt nicht zur Lipasezunahme, elier zur Abnąhme. Die chinin
resistenten Fraktionen bleiben unverandert. (Ńaunyn-Schmiedebergs Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 182. 537—49. 30/9. 1936. Budapest, Kgl. ungar. Pazm&ny Peter 
Univ„ III. Med. Klin.) Mahn.

I. I. Fedorow, Zur Frage der Oxydations-Reduktionsprozesse bei Muskelarbeil. 
V. Mitt. Anderung der Reduktionsfahigkeit des Muskds ais Resultat de,r Arbeit. (IV. Mitt. 
vgl. C. 1935. I. 2042.) Die Arbeit sowohl von isolierten Muskeln ais auch der Muskel 
bei unversehrtem Blutkreislauf ruft eine Veriindcrung ihrer dehydrierenden Fahigkeit 
hervor. Die Grundursaehe dieser Veranderung ist nicht in den Fermenten u. dem sio 
umgebenden Medium zu suchen, sondem im Syst. der Wasserstoffdonatoren. Die 
(iuantitativcn Veranderungen stehen mit der Zeit u. der Dauer der Arbeit in Beziehung. 
(J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitseheski Shurnal SSSR] 20. 314—20. 1936. Lenin
grad, II. Med. Inst.) K l e v e r .

J. SiTadjian, Les yitamines et les hormones. Coli. Jlonographies de Chimie induBtrielle.
Paris: Gauthier-Villars. 1937. (84 S.) 30 fr.

E t . P h a r m a k o l o g le .  T h e r a p i e .  T o x lk o lo g le .  H y g le n e .
A. Bofinger, Die Heilkraft naliirlicher Mineralguellen mit besonderer Beriick- 

sichligung der Mergentheimer icodisalzhaltigen Billenmsser. Ausfiihrungen iiber die 
Wrkgg. der Trinkkur u. die Rolle der einzelnen Inhaltsstoffe der Wasser. Dio Heil- 
anzeigen. (Hippokrates 8. 49—57. 21/1. 1937. Bad Mergentheim.) S c h w a i b o ld .

J. K. Gjaldbaek und E. J. Warburg, Ober die Jodausscheidung nach Ver- 
abreichung von Lugolscher Losung, Jodnatrium und sog. kolloidalen Jodprdparaten. 
Bei Kreislauf- u. nierengesunden Personen bestehcn in der Ausscheidung von Jod im
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H a n i n ach  Zufulir gleicher Jodmengen in Form von Na J, LuGOLschcr Lsg., „Ammojod“, 
„Collo-Jode Dubois" u. „Mćcojod" keine Unterseliiede. Die Verabreichung von koli. 

-Jodprapp. erscheint nicht gerechtfertigt. (Acta med. scand . Suppl. 78. 762. 1936. 
Copenhague, Pharmacic d'Amagerbro u. Service B du Rigshospital.) Z i p f .

Hedwig Langecker, Ober daś Schicksal von komplezen Yerbindungen dar Citronen- 
saure mit Schwermetallsalzen. Es wurde die Oxydierbarkcit wss. Lsgg. von Citroneiwdure 
in anion. Komplexverbb. mit Schwermetallsalzen, der enzymat. Abbau durch frischen 
Organbrei u. die Toxizitilt u. Ausscheidung bei Kaninchen untersueht. Dio komplexen 
Fenl- u. CoU-Verbb. greift Sauerstoff etwas weniger leicht an ais Na-Citrat. Leberbrei 
baut dio komplescn Fe11!-, Mn11- u. CoII-Citrato ab. Der Abbau des Fcrricitrat-Na ist 
etwas geringer ais der des Na-Citrats. Das Ferricitrat-Na wird auch durch Nierenbrei 
angegriffen. Der Angriff erfolgte boi einem ph von 7 u. 8. Komplexe Ni11- u. Cui-Citrate 
bleiben unangegriffen. Nach intrayenoscr Zufuhr der KompIexsalze des FeUI, Co11, 
Ni11 u. Mnm wird nur ein Bruchteil von Citronensiiure des Eisensalzes im Harn aus- 
geschieden, so daB in diesem Komplex die Citronensiiure etwas fester gebunden ist ais 
bei Na-Citrat u. den ubrigen Schwermetallcitraten. Im Darm wird iiberhaupt keine 
Citronensiiure ausgeschieden. (Naunyn-Schmicdebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
182. 642—53. 7/10. 1936. Prag, Dtsch. Univ., Pharmak. u. Pharmakog. Inst.) M a h n .

Edward Muntwyler, Victor C. Myers, W. H. Danielson und Carla Zorn, Die 
Saurc-Basenreranderungen im Serum von Hunden, die mit der Hyperthermie nach 
Dinitrophenolverabreichung verkniipft sind. Nach oraler Verabreichung nichttódlicher
1,2,4-Dinitrophenoldosen fiel meist die Bicarbonatkonz. im Serum ab, der Chlorgeh. 
nahm dagegen zu. Die Veranderungen des Gesamtbascngoh. des Serums waren nicht 
sehr gleichmaBig, im allgemeinen nahm der Geh. ab. Das pa des Serums bewegtc sich 
innerhalb der n. Grenzen, bei groBeren Dosen bestand die Teudenz einer schwachen 
Abnahme. Boi subcutaner Injektion des Dinitrophenols fielen Bicarbonat- u. Cl- 
Konzz. im Serum ab. Wahrend der Serumgesamtbasengeh. bei subcutaner Injektion 
nichttódlicher Dosen abnahm, schien er bei Injektion tódlicher Dosen anzusteigen. 
Der unbestimmto Saurekonz.-Anteil nahm dagegen in beiden Fallen zu. Das pn im 
Serum blieb in yerhaltnismaBig engen Grenzen. (Amer. J. Physiol. 113. 186—92.
1935. Clcveland, Western Res. Univ., School Med., Dep. Biochcm.) Ma h n .

I. J, Sterin, Ober die Wirkung von Resorem und Hydrochinon auf die ąuer- 
gestreifle Muskulatur des FroscJies. (Vgl. C. 1937. I. 653.) Resorciiilsgg. in R i n g e r - 
Lsg. in einer Konz. von 1: 1000—1: 5000 rufen Kontraktionen des isolierten Waden- 
muskels des Frosches hervor. Diese Kontraktionen treten nicht nach vorhergehender 
Curaresierung des Muskels auf. Eine Erhohung der CaCL-Konz. verhindert den Ein
tritt der Resorcinwrkg. In physiol. Kochsalzlsg. tritt der Effekt rascher auf. Die 
Krampfe, die beim Frosch bei Resorcinvergiftung beobachtet werden, hangen zum Teil 
von der direkten Wrkg. des Giftes auf die ąuergestreifto Muskulatur ab. Frisch her- 
gestellte Hydrochinonlsgg. zeigen den gleichen Effekt, wahrend die oxydierten Lsgg. 
eine Starre des Muskels bewirkten. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheski Shumal 
SSSR] 20. 330—38. 1936. Leningrad, II. Med. Inst.) K l e v e r .

J. I. Bakin, Aufquellung des mit Yeratrin vergifteten Muskels. Vf. stellte fest, 
daB ein mit Veratrin vergifteter Muskel eine Gewichtszunahme aufweist, wenn er in 
isoton. RlNGER-Lsg. Yon gewohnlicher, schwachalkal. Rk. (ph =  7,2) gebracht wird. 
Es ist anzunehmen, daB die Aufąuellung des mit Veratrin yergifteten Muskels infolge 
einer Veranderung des isoelektr. Punktes der Kolloidalsysteme des Muskels statt- 
findet. Die GroBe der Aufąuellung hangt von den jahreszeitlichen Veranderungen 
in der chem. Zus. des Froschmuskels ab. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheski 
Shurnal SSSR] 20. 339—44. 1936. Leningrad, I. Med. Inst.) K l e v e r .

J. I. Bakin, Wirkung yon Yeratrin auf den mit Monojodessigsaure vergifteien 
Muskel. (Vgl. vorst. Ref.) Die Untcrs. zeigte, daB das Veratrin auf einen mit Mono- 
jodessigsaure yergifteten Muskel (Sartorius vom Frosch) ebenso einwirkt wie auf den 
n. Muskel. Die Kurve der Veratrinkontraktion des Muskels ist in beiden Fallen die 
gleiche u. der Veratrineffekt bleibt bis zur Yollstandigen Erschópfung des Muskels 
bestchen. Die typ. Kurve der Veratrinkontraktion wird somit auch beim Fehlen der 
Prodd. des Kohlenhydratstoffwcchsels beobachtet, die Phase der gedehnten Er- 
schlaffung hangt aber nicht von der Verschiebung ab, wie dies von einigen Vff. an- 
genommen wird. Zur Entw. des Vcratrineffoktes ist es notwendig, daB der Muskel 
eine gewisse Zeit im Ruhezustand bleibt. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheski 
Shurnal SSSR] 20. 345—49. 1936.) K l e y e r .
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Tilmant, Wirkungen der Glucoside aus Pa-ppelknospen auf die Ausscheidung von 
Hamsaure. Dio Glucoside der Pappelknospen stellen das wirksamo Prinzip einer 
Drogo dar, die vor der Entdeckung der Salicylsaure haufig vcrwendet worden ist. Das 
Salipopulin (dio Gesamtglucoside), das Salicin u. sein Benzoylderiv., das Populin 
(2 definierto Glucoside dieser Drogę) werden auf ihrc Hamsaure ausscheidonde Wrkg. 
untersucht. Es zeigto sieh, daB Salipopulin dio Ausscheidung von Harnsauro um 
38—71%, Salicin um 25—41% u- Populin um 11—29% vermohrt. Gleichzoitig wird 
der Hamsauregeh. im Blut gesenkt um 70—82% durch Salipopulin bzw. um 36 bis 
40% (Populin) u. um 12—18% (Salicin). Vf. empfiehlt die Anwendung des Salipopulins 
bei der Behandlung des chroń. Rheumatismus, da aueh nach langdauernder Anwendung 
keine stórenden Ncbenwrkgg. (vor allem auf die Nieren) bcobachtet worden sind. 
(Buli. Aead. Med. 116 . ([3] 100.) 341—43. 10/11. 1936.) S t o r m e r .

P. P. Gerassimowitsch, Wirkung der lokalen Strychninvergiftung einzdner Gro/3- 
himteile auf die reflekłorische Erregbarkeit des Ruckenmarks. Die lokale Strychnin- 
vorgiftung cinzelner GroBhirnbezirko von Froschcn zieht in der Mchrzahl der Falle 
eine Hemmung des floxor. Roflexes der hinteren Extremitaten bei Saurereizungen 
nach sich. Die mechan. Reizung dessclbon Gebietes bewirkt eine Erhóhung der Rk. 
ohne Hcmmungsmerkmale. Der AusschluB des vergiftoten Geliirnbezirkes durch 
operatiye Entfemung beseitigt dio Hemmung. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologi- 
tseheski Shumal SSSR] 20. 252—60. 1936. Witebsk, Tierarztl.-zootechn. Inst.) K l e v .

Emil Starkenstein, Zur Physiologie und, Pharmakologie der Sterine. I. Die all
gemeine Bedeutung des Ćholesterins im Stcrinhaushalte. Einieitende Betrachtungen zu 
cincr Reihe von Unterss. iiber die Pharmakologie der Sterine u. bes. des Ćholesterins. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 654—63. 7/10. 1936. 
Prag, Deutsche Univ., pharmak. u. pharmakog. Inst.) M a h n .

Emil Starkenstein imd Franz Hendrych, Zur Physiologie und Pharmakologie 
der Sterine. II. Die Bedeutung des Ćholesterins fur Permeabilitdt und Resorption. (I. vgl. 
yorst. Ref.) Aus den Unters.-Ergebnissen lassen sich folgendo Schliisse ableitcn. Eine 
eigenartige Lipoidorganisation in den Zellwandcn, bes. Sterine u. zum Teil aueh Phos- 
phatide ermoglichen Haut, Magen u. Blaso ais Schutzorgano gegen die Resorption nur 
wasserlosl. Stoffe zu dienen. Dieses Lipoidsyst. hemmt aber aueh die Pcrmeabilitat 
bzw. Resorption aller anderen Schleimhaute. Selbst der Ubertritt wasserlosl. Stoffe 
vou Zclle zu Zelle innerhalb der Organe wird durch das Lipoidsyst., an dem bes. das 
Cholesterin beteiligt ist, beeintrachtigt. Im Gegensatz dazu fórdert das Lipoidsyst. 
dio Resorption wasserunlósl., aber lipoidlosl. Stoffe. Werden Haut bzw. resorbierenden 
Schleimhiiuten oder Zellwanden Cholesterin oder Lecithin entzogen, so werden 
Resorption u. Pcrmeabilitat von wasserlosl. Substanzen gesteigert, von lipoidlosl. 
gehemmt. Cholesterinzusatz bewirkt die entsprcehende Umkelir dieser Wirkung. Aus 
diesen Ergebnisscn kann die resorptions- u. permeabilitatsfórdernde Wrkg. von A., 
Saponin u. Galie, ikro liamolyt. Wrkg. u. ihre Einw. auf Hefe oder Protozocn abgeleitet 
werden. Ebenso wio die Pcrmeabilitat des in der Zelle cindringentlen Fl.-Stromes 
wird aueh die Sekretion des aus der Zello austretenden Stromes durch diese Stoffe 
erleichtert. Hierauf beruht dio sekretionssteigemde Wrkg. des Saponins. Dio Haupt- 
ursacho der tox. u. letalen Saponinwrkg. liegt in der Steigerung der GefaBdurchlaasig- 
keit durch das Saponin. Die durch Allylverbb. crzeugbare serosc Entziindung ist auf 
eine Rk. des Ćholesterins mit den Zellipoiden zuriickzufiikren. AbschlieBcnd wird auf 
die Abhangigkeit der Resorptionsforderung durch Saponino von ihrer Rk.-Fiihigkeit 
mit Sterinen u. Lipoiden oingegangen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 182. 664—87. 7/10. 1936.) M a h n .

Hans Matschak, Zur Physiologie und Pharmakologie der Sterine. III. Der 
Einflup der Sterine in den Salbengrundlagen auf die Resorption percutan verabreichter 
Arzneimittel. (II. vgl. vorst. Ref.) Es wurde die pcrcutano Resorption von Salicyl
saure u. salicylsaurem Na aus Sterinsalben (Lanolin) u. Vaselinsalben untersucht. 
Neben der Lipoid- u. W.-L6slichkcit des Arzneistoffes ist fur die ResorptionsgroBe 
aueh der Faktor von cntscheidender Bedeutung, ob der Arzneistoff in der Salbe im 
gleichen Zustand yerbleibt oder mit den Bestandteilen der Salbengrundlage (z. B. mit 
Sterinalkoholen durch Vcresterung) eino Zuatandsveranderung orfahrt. Ebenso kami 
eine solcho Rk. zwischen dem Arzneistoff u. den Sterinen der Haut die Resorptions
groBe beeinflussen. Aueh nach den Umwandlungen in der Salbe ist die Resorptions- 
grSBe vom verbleibcnden Geh. an freier Saure u. damit vom Gleichgewichtszustand 
zwischen dieser u. ihren Umwandlungsprodd. u. dereń Verteilung zwischen der wss. u.

XIX. 1. 142
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lipoiden Phasc der Salbe abhangig. Endlich wird auch das Verhaltnis der Hautlipoide 
zu den Lipoiden der Salbengrundlage u. damit die Verteilung des Arzneistoffes zwischen 
diesen die ResorptionsgroBe becinflussen. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 182. 688— 99. 7/10. 1936.) Ma h n .

Emil Starkenstein und Hans Weden, Zur Physiologie und Pharmakologie der 
Sterine. IV. Der Einflup des Cholesterins auf die Wirkung der Hypnotica und Narkolica. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Werden Miiusen, Kaninchen u. Meerschweinchen Cholesterin- 
emulsionen intraperitoneal injiziert, so tritt Narkose schon bei A. oder C7i//.-Konzz. 
ein, die bei nicht mit Cholesterin vorbehandelten Tieren noch unwirksam sind. Dio 
Wrkg. von A.-Ivonzz., die bei n. Tieren gerade noch narkotisierend wirken, werden 
durch Cl)olestci'iiivorbehandlung bedeutencl yerstarkt. Cholesteriiworbehandlung yer- 
liingert die Sehlafdauer subcutan injizierten A. wesentlich. Weitcrhin verkiirzt Cole- 
stcrinvorbehandlung bedoutend das Intervall zwischen Feroważ-ATa-Injektion u. Schlaf- 
eintritt, ferner werden Dauer u. Tiefo des Schlafes bedoutend yerstlikt. Boi Schlaf- 
raitteln, bei denen nach der intravenóscn Injektion der Schlaf sofort eintritt, yerstarkt 
Cholesterinvorbehandlung ebenfall3 Dauer u. Tiefe des Schlafes. Verss. mit Urethan 
u. Diathylhydantoin zeigen, daB Cholesterin dio narkot. Wrkg. eines Mittels um so 
starker beeinfluBt, jo schwacher dessen narkot. Wrkg. ist. Dieso Wrkg. des Cholesterins 
hangt von Verabreichungsart sowohl des Cholesterins, ais auch des Narkoticums ab. 
Cholestorinestcr wirken genau so, teilweise sind sie sogar wirksamer. Weitero Verss. 
an Kaninchen zeigten, daB Cholesterinvorbehandlung auch indifferente lipoidlósl. 
Farbstoffe (Neutralrot) dem Gehirn in erhóhter Menge zufuhrt. Entspreehend ihrem 
Cholesteringeh. wirken Ole u. Fette gleichfalls narkosefórdernd. Selbst percutan ver- 
abreichtes Lanolin kann unter entsprechenden Bedingungen die Schlafmittelwrkg. 
yerstarken. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 700—714. 
7/10. 1936.) M a h n .

Emil Starkenstein und Hans Weden, Zur Physiologie und Pharmakologie der 
Sterine. V. Uber den Einflup der Cholesterinmobilisierung durch Saponinę auf die Wirkung 
von Schlafmitteln. (IV. vgl. vorst. Ref.) Verd. intravenós injizierte Saponinlsgg. yer
starken nach Verss. an Kaninchen bedeutend die Wrkg. von Schlafmitteln (Veronal). 
Durch gleiehzeitige Saponin- u. (7/ło/esźeraunjektion wird die Schlafmittelwrkg. noch 
stiirkor vex-tieft. Ahnlich wie Saponin bewirkt auch Biencngift eine Verstarkung der 
Schlafmittelwirkung. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 
715— 19. 7/10. 1936.) Ma h n .
* M. Sakamoto, Ein Beilrag zur Kenntnis der pharmakologischen Wirkung ton 
Pituitrin, Histamin und Papaterin auf die Gefape des Kaninchens. In Fortfiihrung 
friihere Arbeiten (Folia endocrinol. japon. 11 [1935]. 24) wird gezeigt, daB zwischen 
Pituitrin, Histamin u. Papaverin folgende Wechseibeziehungen im GefaBsyst. des 
Kaninchens bestehen: Dio capillarterengernde Wrkg. des Pituitrins wird an durch-
stromten Ohr- u. HodengefśiBen durch Papaverin ziemlich weitgehend gehemmt, 
wahrend die gefdpterengernde Wrkg. des BaCl2 oder des Adrenalins kaum gemindert 
wird. Aueh die gefaByerengernde VVrkg. des Histamins wird boi Ohr-, Nieren- u. Hoden- 
gefafien nach Papaveringaben schwacher. Es scheint sich der Einfl. des BaCl2 aus
schlieBlich auf die Muskulatur der Arterien u. Arteriolen zu erstrecken. Es ist bekaimt, 
daB Papayorin den Tonus des glatten Muskels aufhebt. BaCl2 u. Adrenalin brauchen 
zur Kompensation ihrer gefaBkontrahierenden Wrkg. fast die gleiche Papaverinmenge. 
Es scheint also, daB Papayorin beiden in bezug auf die GefaBe nicht direkt entgegen- 
wirkt; schon in kleiner Menge unterdruckt es jedoch die gefaByerengernde Wrkg. des 
Pituitrins u. des Histamins. (Folia endocrinol. japon. 11. 76—77. 1936. Kyoto, Japan, 
Univ., 1. Med. Klin. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) DANNENBAUM.

H. Gebhardt, Das Schicksal der Sennastoffe im Organismus. Bei innerlicher Ein- 
ycrlcibung von Sennaglykosid wird sowohl Glykosid wie £modfwipaarling im Harn aus- 
geschieden. Sennaglykosid, in intrayenoser Dauerinfusion der Katze zugefiihrt, kommt 
zum gróBten Teil ais ungespaltenes Glykosid u. zum kleineren Teil ais Emodinpaarling 
zur Ausseheidung. Wird Emodin durch intrayenóse Dauerinfusion yerabreicht, so wird 
freies Emodin nur spurenweise, ein gróBcrer Teil, mit H2SO., u. Glykuronsaure gepaart, 
ais Emodinpaarling ausgeschieden. Die gleiche Ausseheidungsart ist auch beim Menschen 
boi innerlicher Einverleibung von Emodin zu beobachten. Daneben wird ein Teil des 
Emodins zum Anthranol red., das frei wie gepaart ausgeschieden wird. Ein weiterer Teil 
des Emodins yerschwindet im Stoffwechsel. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 182. 521—26. 30/9. 1936. Miinchen, Univ., Pharmak. Inst.) M a h n .
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Fritz Kastinger, Erfahnmgen in dem neuen Narkosemitlel „Eunarkon". Klin. 
Bericht iiber giinstige Erfahrungen mit Eunarkon (Herst. R i e d e l  DE H a e n ) .  (Wien. 
med. Wschr. 87. 133—34. 30/1. 1937. Sanatorium Hera.) F r a n k .

Franz Hendrych, Ober die Alropin-Morphin-Athernarkose. Atropin wirkt nach 
Verss. an Mausen in Kombination mit Morphin u. A. ebonso narkosefórdernd wic 
Scopolamin. Es wirken demnack beide Allcaloide (Atropin wie Scopolamin) auf Zentral- 
nervensyst. u. peripheres parasympath. Nervensyst. lahmend, u. wirken somit synergist. 
mit dem lahmenden Morphin u. lahmenden Ather. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 182. 732—37. 7/10. 1936. Prag, Dtsch. Univ., Pharmak. u. 
Pharmakog. Inst.) M a h n .

Siegfried Richter, Bedingungen fiir das Zustandekommen der Gewóhnung und der 
Kumulation ton Schlafmitldn. Bei Kaninchen lieB sich bei taglichcr Verabreichung bis 
z u 4 Monaten von groBeren oder kleineren Teildoscn einer eben wirksamen Veronal- 
menge keine Gewóhnung an das Schlafmittol beobachten. Ebenso trat bei ent- 
sprechender Verabreichung von unterwirksamen bzw. eben wirksamen Evipandoscn 
keine Gewóhnung ein. Dagegen war boi Veronal infolge seiner langsamen Ausscheidung 
eine betriichtliche Kumulation zu beobachten. Bei stiindlicher Injektion von Veronal- 
teildosen von 7io der minimalwirksamen Dosis trat nach 14 Stdn., also nach Injektion 
von 14 Teilinjektionen, volle SchlafwTkg. ein. Bei Evipaninjektion trat infolge seines 
raschen Abbaucs im Organismus Kumulation nur ein, wenn das Zeitintervall zwisehen 
zwei Teilinjektionen unterhalb 15 Min. lag. Bei Urethan konnte selbst bei Injektion 
von Teildoscn, die 1/3 der wirksamen Dose betrugen, auch bei einem InjektionsintcrvaIl 
von weniger ais 10 Min. keine Kumulation beobachtet worden. (Naunyn-Schmiedebergs 
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182 . 720—31. 7/10. 1936. Prag, Dtsch. Univ., Pharmak. 
u. Pharmakog. Inst.) M a h n .

Renata Catinari Ciabó, Die Gewóhnung an Arsenik rerlauft anders ais die Ge
wóhnung an Morphin. Sammelbericht iiber Arsenesser u. Morphinisten u. Verlauf der 
Entwóhnungskuren. (Farmac. ital. [2] 4. 266—69. 1936.) G rim m e .

Jergen Ravn, Von Barbitursaureprdparaten hervorgerufene morphologische Ver- 
dnderungen des Blutes. Blutunterss. an 51 geisteskranken Fraucn ergaben, daB Bar- 
bitursaureprapp. — Acid. diiithylbarbit., Hypnofen, Phenylathylbarbitursaure — 
Luiksverschiebung, relative Lymphocytosc mit Neutroponie, erhohto Senkungsrk. 
u. Veranderungcn des Hamoglobingeh. u. dor Erythrocytenzahl hervorrufen. (Acta 
med. scand. Suppl. 78. 626.1936. Roskilde, Set. Hans Hospital, Frauenabteilung.) ZlPP.

S. Ito, Die Wirkung verschiedener Arzncimiltel auf den Blutdruck des essenliellen 
Hyperlonikers. I. Mitt. Die Wirkung von Luminalnatrium und Pantopon. Luminal- 
natrium (0,22 mg subeutan) senkt den Blutdruck des essentiellen Hypertonikers, bes. 
bei Patienten mit niedrigerem Minimaldruck. Renale Hypertoniker u. Gesunde zeigen 
keino Reaktion. — Die Beeinflussung des Blutdruckes durch Pantopon ist wechsehid, 
sie scheint nicht vom Zustand des Minimaldruckes, sondern vom Erregungszustand 
des GroBhims in merkwiirdiger Weise abzuhangen. (Folia endocrinol. japon. 11. 48.
1935. Japan, Univ. Kyoto, 1. Med. Klinik. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .
♦  S. Ito, Die Wirkung versehiedener Arzneimittel auf den Blutdruck des essentiellen 
Hyperlonikers. II. Mitt. Die Wirkung von Insulin und Atropin. Auf Insulin u. Atropin 
reagieren Gesundo u. renale Hypertoniker nicht bes. stark, wiihrend esscntiolle Hyper
toniker Senkung des Blutdrucks zeigen; auch sind sie in viel holierem Grade empfind- 
lich gegen Atropin u. reagieren mannigfaltig, bei niedrigerem Minimaldruck mit starker 
u. anhaltender Senkung. Ihr peripheres GefaBsystem diirfte sich in spezif. labileni 
Zustand u. in engem Zusammenhang mit dem vegetativem Syst. befinden. (Folia 
endocrinol. japon. 11 . 48—49. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

S. Ito, Die Wirkung verschiedener Arzneimiltel auf den Blutdruck des essentiellen 
Hyperlonikers. III. Mitt. Die Wirkung einiger Gefdjigifte und gefdperweitemder Mitlel. 
Das periphero GefaBsyst. sowohl der essentiellen, wie auch der renalen Hypertoniker 
ist spezif. iiberempfindlich gegen Pituitrin, Gynergen u. Ephedrin, ferner gegen Papa- 
verin u. gegen Nitritverbb., wio Neohypotonin u. NaN02, u. reagiert, anders ais ge
sunde Kontrollen, mit starken u. anhaltenden Druckanderungen. (Folia endocrinol. 
JaP°n- 11- 49—50. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D a n n e n b a u m .

■M. K. Petrowa und M. A. Ussijewitsch, Ober die Grenzen des Organismus Brom 
gegeniiber. Mit Hilfe der Methodik der bedingten Reflexe wurde das Verh. des tier. 
Organismus (Hund) bei Einfiihrung von NaBr per os untersucht. Es zeigte sich, daB 
die Wrkg. des Broms auf den Organismus vom Typus des Neiwensyst., vom Zustand

*142*
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des Organismus (Ermiidung, Kranklicit usw.), von endokrinen Faktoren (Kastration) 
u. vom Aiter abhangt. Es ergab sich femer, daB die masimal nutzlicho Dosis bei 
Yerschied. Objekten u. bei den yerschied. Zustanden des Organismus einen groBen 
Spielraum aufwiescn. So zeigt sich, daB dieser Spielraum in den Grenzen von 1 mg 
bis zu 6 g NaBr bei taglicher Anwendung desselben im Laufe eines groBen Zeitraumes 
liegt. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitscheslci Shurnal SSSR] 20. 215—27. 1936. 
Leningrad, Inst. fiir experimentelle Med.) K l e v e r .

P. Plum, Untersuchungen uber die atiologische Bcdeutung von Amidopyrin (Pyra- 
midon) bei Agranulocyto.se, Ausgehend von 4 Verss. halt es Vf. fiir moglich, daB kleine 
Gaben von Amidopyrin bei disponierten Personen starkę Granulocytopenie u. Agranulo- 
cytose hcrvorrufen. Der groBto Teil der in den letzten 1V2 Jahren in Danemark beob- 
achteten Agranulocytosefalle wurde unmittelbar vor dem Ausbruch der Erkrankung 
mit therapeut. Amidopyrindosen behandelt. Amidopyrinverbrauch u. Hiiufigkeit der 
Agranulocytose laufen in den letzton 10 Jahron in Danemark parallel. (Acta med. 
scand. Suppl. 78. 605. 1936. Copenhagen, Blegdamshospital, Epidemie Diseases.) Z i p f .

A. Buus Hansen und C. Holten, Uberempfindlichkeit gegen Amidopyrin unter 
Auftreten von Granulocytopenie. Auftreten von Granulocytopenie durcli 0,2 g Amido
pyrin bei einer uberempfindlichen 25-jahrigen Patientin, welche friiher langero Zeit 
Amidopyrin eingenommen hatte. Natrium salicylicum bewirkte keine Veranderung 
des weiBen Blutbildes im Sinno einer Granulocytopenie. (Acta med. scand. Suppl. 78. 
599. 1936. Aalborg County Hosp., Medical Dep.) Z ip f .

J. Kloster, Ein Fali von Granulocytopenie, experimentell hervorgemfen durch 
Pyramidon „Bayer“. Bei einem Patientcn, welcher schon friiher Pyramidon schlecht 
vertragen hatte, trat naeh 0,3 g Pyramidon „Bayer“ eine vorubergehendo Granulo- 
cytoponic auf. (Acta med. scand. Suppl. 78. 595. 1936. Oslo, Ulloyaal Hosp.) Zi p f .

Christopłl Mahlknecht, Trasentin, ein neues Spasmolytikum. Trasentin (Ciba), 
das Chlorhydrat des Diphenylacetyldiiithylaminoathanolester, erwies sich ais gutes 
Spasmolytikum ohne storendo Nebenwirkungen. (Wien. med. Wschr. 87. 109—10. 
23/1. 1937. Wien, Wilhelminen-Spital.) F r a n k .

K. Lissak, Ober die Hemmung der Seifcnwirkung am Froschherzen. Na-Oleat- 
zusatz zu RlNGER-Lsg., wenn sie vorher auch nur wenigo Min. im Herzen war, bewirkt 
keine Erholung mehr auf das hypodyname Herz. Das Hcrz hat einen die Seifenwrkg. 
hemmenden Stoff an die RlNGER-Lsg. abgegeben. Der Stoff ist in A. uniósł, u. nicht 
dialysicrbar. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 181 . 233—36. 
1936. Graz, Univ.; Pharmakol. Inst.) Mahn.

F. Tyaroh, Die BeJiandlung der Uypertension und ihrer Symptome mit Pacyl. 
Bei Hypertcnsion u. Atherosclerose empfichlt Vf. das Cholinderiv. Pacyl (Horst.. 
C hem . F a b r i k  D r .  J o a c h im  W i e r n i k ,  Borlin-Waidmannslust). (Wien. med. Wschr. 
87. 111—12, 23/1. 1937. Prag, Karls-Univ., Klinik d. Alterskrankheiten.) F r a n k .

Franz Hendrych, Die Prufung der herzanaleptischcn Wirkung an dem durch 
Kalium gelahmten Straubschen Froschherzen. Die Verss. zeigten, daB von den unter- 
suchtcn Substanzen nur Adrenalin u. Coffein unter Aufhebung der K-Scliadigung dio 
n. Schlagfolge wieder herstellen. Cardiazol hat eine ahnliche, aber selbst bei Anwendung 
hoher Konzz. doch nur schwachere Wirkung. Campher u. Coramin wirken am Herzen 
niemals erregend, von bestimmten Konzz. an aber lahmend. Ephedrin u. Sympatol 
haben die gleicho Wirkung. Durch diese Prufung lassen sich dio Rreislaufmittcl von 
den Herzmitteln abgrenzen. Cardiaca sind also nur Adrenalin u. Coffein, wahrend 
Campher. Cardiazol u. Coramin Kreislaufanaleptica sind. (Naunyn-Schmiedebcrgs 
Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 182 . 738—48. 7/10. 1936. Prag. Dtsch. Univ., Pharmak. 
u. Phannakog. Inst.) M a h n .

Heinrich Neumann, Corphyllamin intravenós zur Entwdsserung bei Entfettungs- 
kuren. Corphyllamin (Herst. Ś y n g a l a ,  Wion) ist ein Kombinationspriip. aus Theo- 
phyllin u. Athylendiamin. Gute Entwasserung u. Herabsetzung der Toxizitat der 
Driisenpriipp. bei Entfettungskurren. (Wien. med. Wschr. 87. 110—11. 23/1. 1937. 
Wien.) F r a n k .

Tonndorf, Eine Hickenlosc Reihe von Erysipelheilungen durch Pronlosil. (Med. 
Klinik 32.1307—08. 18/9. 1936. Drosden-Friedrichstadt, Stadtkrankenhaus.) G e h r k e .

Nathaniel Bercovitz, Der Gebrauch von Atebrinmusonat gegen Malaria in Hainan 
(China). Gute Wrkg. von Atebrinmusonat, das in 25 Krankheitsfallen in der Dosis 
von 0,3 g intramuskular injizicrt wurde. Eine 2-malige Injektion ist bei Malaria 
tertiana ausreichcnd, gegen die Gameten von Malaria tropica muB Plasmochin gegeben
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werden. Zur voIligen Wiederherst. wird die Naclibehandlung mit Chinin-Plasmochin 
empfolilen. (Chin. med. J. 50. C87—92. 1936. Hainan [China].) Sc h n it z e r .

Walter Lincoln Palmer und Paul S. Woodall, Gibt es eine sicliere Methode zur 
Anwendung von Cinchophen ? Berieht iiber 191 in den letzten 10 Jahren beschriebene 
Falle von Gelbsueht nach Behandlung mit Cinchophen oder seinen Deriw. (Phenyl- 
cinchoninsauro). Von diesen verliefen 88 =  46,3% todlich, manohmal auch nach nur 
kleinen Dosen. Ais Todesursache werden nekrot. Loberveranderungen angegeben, dio 
oft erst mehrere Wochcn nach Verabreichung des Mittels auftreten. Eine sichere 
Verabreichungsmeth. gibt es nieht. Ein Grund fiir dio Uberempfindlichkeit gewisscr 
Patienten gegen das Mittel ist nicht bekannt. In der Diskussion wird dagegen die guto 
Wrkg. des Mittels in Tauscnden anderer Falle betont. (J. Amor. med. Ass. 107. 760—64. 
5/9. 1936. Chicago, Univ., Dep. of Med.) G e h r k e .

W. Heubner, u ber chronische Vergiftungen. Vortrag. Besprochen werden chroń. 
Vergiftungen infolge Kumulation bei Digitalissloffen, durch As-Verbb. u. durch Hydro
chinon. Vergiftungen durch Hydrochinon sind beim Mensehen in den letzten Jahren 
zwar nicht mehr bekannt geworden. Vf. weist aber darauf hin, daB in den in dor Yolks- 
medizin viel gebrauehten Tees aus Heidelbeer- u. Preifielbeerblattem freies Hydrochinon 
in merklicher Menge enthalten ist u. daB der regelmaBige GenuB dieser Teearten sehr 
wohl zu chroń. Vergiftungen in Form von Aniimie, Ivachexie u. Leberschadigungen 
fiihren kann. (Schweiz. med. Wschr. 67. 45—51. 16/1. 1937. Berlin, Univ., Pharma- 
kol. Inst.) F r a n k .

A. Scholes, Vergiftung durch Nalriumnitrit. Berieht iiber die todlieho Vergiftung 
einer Familie durch NaN02, welches sich in fast reinem Zustande in dem SalzfaB der 
Kiiche fand. Im Original in Tabellen Zahlen iiber den Nitritgeh. im Magen der Ver- 
storbenen usw. (Analyst 61. 685—86. Okt. 1936.) G rim m e.

A. v. Jeney und L. Sokoray, Die, Vcrmehrung der Blutpolypcptide bei Hunden 
nach Phenylhydraziwergiftung. Der Polypeptidgeh. des Blutes n. Hunde schwankte 
zwischen 24—60 mg-%0. Bei intravenoser Phenylhydrazinin]ektion (jeden 2. Tag 
2 Wochen lang) stieg der Polypeptidgeh. im Durchschnitt auf 54—82 mg-%o an- I" 
einem Falle betrug die Erhóhung mehr ais 170 mg-%0. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 182. 560—66. 30/9. 1936. Debrecen, Ung. kónigl. Tisza Istvan- 
Univ., Pharmak. Inst.) M a h n .

G. A. Mednikjan und s. A. Mirsojan, Zur Toxikologie des Trikresylphosphats. 
Die Verss. an verschied. Tieren zeigten, daB das Trikresylphosphat (Kp. 250—255°) 
kein Protoplasmagift ist u. keinen feststellbaren Wrkg.-Ort besitzt. Dio akt. wirk- 
samen u. die letalen Dosen sind bei verschied. Tieren verschied. Die akt. wirksamen 
Dosen sind fiir Kaninchen 0,2 ccm, fiir Vogel 1—2 ccm, fiir den Mensehen im Mittel
0,5 ccm, fiir Katzen, jungo Hundc u. weiBe Mausc ist dio letale Dosis im Mittel 0,5 ccm 
pro 1 kg Tiergewicht, fiir Frosche 0,5 ceni. Der Tod tritt infolge Parałyse des Atem- 
zentrums ein. Auf dem Blutumlauf u. die Herztatigkeit iibt das Trikresylphosphat 
keine Wrkg. aus. Es ist ein Nervengift u. wirkt sowohl auf das zentralo wie auch auf 
das periphere Nervensystem paralysierend ein. Diese charakterist. Wrkg. konnto auch 
bei Kaltbliitern (Froschen) beobachtet werden. Die Symptomo der tox. Einw. troten 
nach einer Latenzperiode von 5—20 Tagen auf. Dio Ausseheidung erfolgt in erster 
Linio durch dio Niere. (J. Physiol. USSR [russ.: Fisiologitseheski Shurnal SSSR] 20. 
369—74. 1936. Briwan, Mcd.-Inst. von Armenien.) K l e y e r .

Shichiroku Nomura und Takeo Imai, Vergleich der Giflwirkung von Pyridin- 
derivaten auf Ciliazełlen der Auslemkiemen. Kiemengewebo von Ostrea gigas Thunberg 
wird in Seewasser Pyridinderiw. versehied. Konz. bei yariierten Einw.-Zeiten ausgcsetzt. 
Ais Kriterium auf die Giftwrkg. der Pyridinverbb. wird 24 Stdn. naeh der Einw. unter 
dem Mikroskop die Ciliarbewegung gepriift. Zum Vgl. werden auch HgCl2 u. KCN 
untersueht. Die Reihenfolge der Giftigkeit ist: Cd(CNS)„(C5H6N)3 (I) <  KCN <  
ęu(CNS)AH5N (II) <  Cd(C5H5N)4SiFe (III) <  CuSiF„(C5H5N)4H20  (IV) <  HgCL, <  
HgCl2(C5H6N) (V). Die letale Einw.-Zeit bei gegebener Konz. (10-2) ist fiir I 24 Stdn.; 
II 22 Stdn.; III 30 Min.; bei Konz. =  10"3 fiir IV 50 Min.; V 20 Min. (Sci. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 30. Nr. 657—61. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.] 15- 63—64. 
Nov. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) Ha NEL.

Justus C. Ward, James C. Munch und F. E. Garlough, Strychnin. VI. Ver- 
dnderung der pliysiologischen Wirkung von C. P. Strychnin. (IV. vgl. C. 1936- II. 
1142.) Nach Unterss. der Vff. zeigen Handelsstrychnine, welche allen Forderungen 

der C. P. geniigen, oftmals groBe Untersehiede in der Giftigkeit. Dieso Unterschiede
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sind nichfc bodingt durch feststellbare Veranderungen der chem. odor physikal. Eigen- 
schaften. Umkrystallisiercn ist ebenfalls ohne Einfl. auf die Giftigkeit. (J. Amer. 
pharmac. Ass. 25. 590—93. Juli 1936. Denver [Col.]) GKIMME.

A. Kufferath, Induslridle Gifte. Berioht iiber Gofahren bei Giften in der Technik 
u. ihre Abwehr. In der Hauptsaehe werden bcsprochen CS2, Pb, Hg, ZnO u. a. Metall- 
staube. (Canad. Chem. Metallurgy 20. 372—73. Dez. 1936.) G r i m m e .

P. H. Anderson, Die wissenschaftliche Kldrung der Giftgasfrage. Gewerbehygien. 
Betrachtung unter bes. Beriicksichtigung von H2S. (Text. Colorist 58. 805—06. Doz. 
1936.) ‘ ' G r i m m e .

M. Dechigi, Die Venvcndung von wcifiem Arsenik in der Emailleindustrie rom 
Siandpunkte der Hygiene aus gesehen. Nach Vf. ist es nicht ausgeschlossen, daB A s,03, 
auch wenn es in die glasierte M. der Emaille aufgenommen ist, unter gewissen Um- 
standen mehr oder weniger die Wohnraumc vergiften kann. Die liausliche Verwendung 
As-haltiger Emaille sollte nicht gestattet werden. (Arch. Gewerbepathol., Gewerbe- 
hyg. 7. 468—76. 22/12. 1936. Florenz, Univ., Inst. f. Hygiene.) F r a n k .

C. Langton Hewer, Recent advances in anaesthesia and analgcsia (including oxygen therapy).
2. cd. London: Churchill. 1937. (294 S.) 15 s.

[russ.] Theoretische Grundlagen und Versuche der polyklinischen Anwendungen der Histo- 
lysate und des Gravidans. Moskau: Isd. „Krcsstjan. gas.“ 1936. (328 S.) Rbl. 9.75. 

Wolfgang Hortsch, Schwefelwasserstoff die Ursachc der Augencrkrankungen in der Viskosc- 
Kunstseidenindustrie. Berlin: B. Schoetz. 1937. (66 S.) gr. 8° =  Veróffentlichungen 
aus d. Gebiete d. Volksgesundheitsdienstes. Bd. 47, H. 8 [=  Der ganzen Samrulg. H. 419]. 
M. 2.80.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Richard Dietzel, Kolundchemie und Pharmazie. Vf. behandelt einigo pharma- 

zeut. Probleme, bei denen dic Amvendung koli.-chem. Metlioden vorteilhaft erscheint. 
Im deutschen Arzneimittelbueh sind nur wenig Einzelheiten uber koli. Methoden 
enthaltcn, was nach Ansicht des Vf. darauf beruht, daB iiber manclie Wrkgg. des koli. 
Zustandes noch nicht geniigend Klarheit besteht, u. daB es noch wenig koll.-chem. 
Priifungsverff. gebc, dio mit einfachen Hilfsmitteln auszufiihren seien. Die Wrkg. z. B. 
von Adsorptionsmitteln u. a. ist sehr stark abhiingig von der Oberflache, u. hat ihr 
Maximum im koli. Gebiet. Es gibt eine groBe Zahl von pharmazent. Metallkolloiden. 
Es werden die TeilchengróBen einiger Prapp. ultramkr. bestimmt, u. gezeigt, daB z. B. 
beim Kalomel dio Wrkg. proportional geht mit dem Zerteilungsgrad. Es werden 
Alterungserscheinungen besproclien, Erliolmng der elektrolyt. Leitfahigkeit, Anwaehsen 
der TeilchengroBe u. Ausflockung, der bes. Bcachtung gezeigt werden miisse. Die 
Wrkg. von Adsorptivdesinfizientien unterscheidot sieli durch ilire keimtotende Fahig- 
keit, letztere beruht auf Abspaltung von Schwermetallionen u. ist ebenfalls abliangig 
vom koli. Zustand des Systems. (Kolloid-Z. 77. 220—29; Pliarmaz. Zontralhalle 
Deutschland 77. 733—38. 751—55. Nov. 1936. Erlangen, Inst. f. pharmaz. u. 
angew. Chem.) K. H o f f m a n n .

W. Friedrich und W. Noethling, Radioaklimtat und Pharmazie. tJberblick iiber 
tlie pharmazeut. vcrwcndeten radioakt. Priipp., die App. zur Erzeugung radioakt. 
Heilmittel u. die Geriite zur Prufting der Wirksamkcit von radioakt. Stoffen. (Phar
maz. Ztg. 81. 1047—50. 1130—33'. 1238—41. 1333—36. 9/12. 1936. Berlin, Univ., 
Inst. f. Śtrahlenforsckung.) B. K. M u l l e r .

Paul Martin, Apparaluren zur lechnisclien llerstellung neuźeitlicher -pharmazcu- 
tisch-chemischer Emulsionen. A n H a n d  von 9 Abb. w erden dio w esentlichsten  A pp.- 
T ypen  bcsprochen. (Pharm az. In d . 1937. 3— 8. J a n . Leipzig.) P a n g r i t z .

F. D. Stoli und C. O. Lee, Bemerkungen uber das Pressen von Driisens-ubstanzen 
zu Tabletten. Vff. geben Yorschriften zur Herst. von Tabletten aus getrockneter Leber, 
getrockneter Pankreas u. getrockneter Herzsubstanz. (J. Amer. pharmac. Ass. 25. 
996—98. Nov. 1936.) G o r b a u c h .

C. Koch, Zum Thema: Untersuchutig und Herstellung von Fluideztrakten. K rit .  
B em erkungen zu S c h r a d e r  (C. 1937. I .  924). {Pharm az. Ztg. 81. 1079. 7/10. 1936. 
H erford  [Sieg].) D e g n e r .

A. Goris und R. Legroux, Unzutraglichkeiten zu. saurer Adrenalinldsungen. 
(Buli. Sci. pharmacol. 43 (38). 494—503. Aug./Sept. 1936. — C. 1937.1. 382.) D e g .
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Ericli Herrmann, Die zur Behandlung von Mageniibersamrung angcwandten 
Arzneistoffe. (Vgl. C. 1937. I. 1474.) Zus., Anwendungsgebiet u. Wrkg.-Weise cinigcr 
Hyperaciditatsmittcl worden besprochcn. Einzelheiten im Original. (Dtsch. Apotheker- 
Ztg. 51. 1393—96. 23/9. 1936. Dresden.) D e g n e r .

C. Griebel, Gibt es naturreinen Knoblauchrohsaft? Ein naturreiner Rohsaft nach 
der Begriffsbest. des Vf. (C. 1936. II. 889) aus Knoblauch liefert >  40% Verdunstungs- 
riickstand u. 1,45% Asche. D ie Knoblauchsafte des Ilandcls sind stets unter W.-Zusatz 
gepreBt oder mit A. ausgezogen oder zur EiweiBabschoidung erhitzt. Sie sind daher 
nie naturreine Rohsafte. (D tscli. Apothekcr-Ztg. 51. 1599—1600. 31/10. 1936. Berlin- 
Charlottenburg, PreuB. Landesanstalt fur Lebensmittel-, Arzneimittol- u. gerichtliche 
Chemie.) D e g n e r .

W. Fischer, Schlu/3folgerungen iiber Knoblauchprdparate. Sokrifttumsiiborsicht 
bzgl. Heilanzeigcn u. Wirkstoffe. Das Bedenken G u t s c h m id t s  (C. 1936. II. 1762), dio 
Wirkstoffe konnten aus adsorptiver Bindung nicht genugend frei werden, ist durch dio 
Praxis widerlegt. (Pharmaz. Ztg. 81. 707—08. 8/7. 1936.) DEGNER.

Jan Smit und C. J. Schooneveldt-v. d. Kloes, „Kalłsłerilisierung“. D as Verf. 
von ScHW EIZER (vgl. C. 1936. II. 128) wurde in der Weise nachgepriift, daB ver- 
schiedene Bakterien neben Chlf., A. oder Aceton im evakuierten Exsiccator belassen u. 
die Mittel dann von fl. Paraffin aufgenommen wurden. Wrkg. in fast allcn Piillen =  0. 
Mit H-CHO Sterilitat, doch ist die Entfernung des Geruches hier so muhsam, daB dem 
Verf. aueh in dieser Form prakt. Bedeutung nicht beigemessen wird. (Pharmac. Weekbl. 
73. 978—81. 18/7. 1936.) D e g n e r .

Antonio Mossini, Thermische Analyse und fermentative Wirkung einiger anti- 
sepłischer Mischungen. Nach Verss. des Vf. lassen sieh Gemische von p-Oxybenzoesdure- 
mcthylester bzw. -propylester mit Campher quantitativ auf Grund ihres therm. Verh. 
identifizieren, da beide scharfe eutekt. Punkte aufweisen, das erste Gemisch (30 Ester +  
70 Campher) bei 59,9°, das zweito (40 Ester +  60 Campher) bei 32°. Aus dem Triibungs- 
diagramm laBt sieh der %-Geh. beider Komponenten leicht bestimmen. Naheres durch 
die Tabellon u. Diagrammo des Originals. Dio fermontatiye Unters. nach M a m e li  ergab, 
daB dieso nicht mit den Eutektiken zusammenfallt, sondom von dem Geh. des wirk- 
samsten Stoffes abhangt. (Boli. chim. farmac. 75- 493—94. 30/9. 1936. Reggia.) Gri.

R. M. Hitchens, Analyse von Glycerophosphaten. I. Erorlerung iiber Bestimmungs- 
methoden von Eiscnglyccrophosphat (1) und Manganglycerophosphat (2). 1. Dio Vor-
schrift der National Formulary 6 (Losen in HCI, Titration des durch Fe"' aus HJ 
freigemachten Jods mit Vio"n- Na2S20 3) gibt Unterwertc. Vf. erwoitert die Rk.-Zeit 
auf 20 Min. u. erhóht die Temp. auf 40°. Nach Abkiihlen wird titriert. — 2. Die Vor- 
schrift der National Formulary 6 gibt Obcrwerte. Vf. schlagt Best. des Mn ais Mji2P20 7 
aus MnNHjPO, (2-mal fallen!) vor. (J. Amer. pharmac. Ass. 25- 985—89. Nov. 1936. 
St. Louis, Monsanto Chemical Co.) G o r b a u c h .

R. M. Hitchens und M. S. McCauley, Analyse von Glycerophosphaten. II. Be- 
stimmuiuj geringer Mengen von Orthophosphaten in Glycerophosphaten. Quantitativo 
Best. von Phosphat mit 55° warmer salpetersaurer Ammoniummolybdatlosung. (J. 
Amer. pharmac. Ass. 25. 990—92. Nov. 1936.) G o r b a u c h .

H. Neugebauer und K. Brunner, Die Bcrberinbestimmung in den homoopathischen 
Urlinkturen von Hydrastis canadensis, Berberis vulgaris und Berberis aquifolium. Vf. 
schiitteln aus 10 g Hydrastis nach Verdampfen des A. in ammoniakal. Lsg. mit vicl 
A. das Hydrastin u. dann in natronalkal. Lsg. das Berberin aus. Letzteres wird aus 
der ath. Lsg. ais Pikrolonat gefallt u. gewogen. Boi Berb. vulg. u. Berb. aqu. erubrigt 
sich die Hydrastinbcstimmung. (Pharmaz. Ztg. 81. 1416—18. 30/12. 1936. Firma 
W. S c h w a b e .)  __________ G o r b a u c h .

Frances R. Ruskin, iibert. yon: Simon L. Ruskin, New York, N. Y., V. St. A.,
Yerbindungen aus Nichtmetallen (z. B. As, Sb, Halogcnen, Se, S, Te, P, Si, B) und 
Nucleotiden, Nucleosiden, Purinen, Pyrimidinen, indem man diese Stoffe untor ge- 
eigneten Bedingungen miteinander umsetzt. — Z. B. werden 10 g fein gepulverte 
Guanylsaure in CHCl, yerteilt u. mit einer iiquimol. Mengo J.„ in CHCL, gelóst, unter
halb 25° versctzt. Nach V2 Stde. wird das Prod. abgetrennt, getrocknot; es enthalt 
10—1^% J- — Eine aus Adenin u. J2 orhalteno Verb. wird in einem indifferenten 
Lósungsm. mit Na-Arsenit umgesetzt. Adenin-arsotisdure kann in das Di-Na-Salz 
tibergcfuhrt werden. Geeignet fur die Behandlung von Ilautkrankheiten, Spyhilis, Malaria, 
ais Desinfiziens. Derartige As-Verbb. erłuilt man aueh durch Rk. von AsCl3 oder
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H3As04 mit Nucleotiden; sio kórmen weiter mit Sohwermetallen (Au, Hg, Ag) um- 
gesctzt werden. -— Eine durch Hydrolyse von Nucleinsaure erhaltene Mischung von 
Cfaanyl- u. Adenylsaure wird in NaCl-Lsg. mit SbCl3 umgesetzt, das Bk.-Prod. mit HCl 
gefallt; cs bildet leicht losl. Na-Salze, die gegen Trypanosomen u. Spirochdien wirksam 
sind. — Aus Adenosin u. SeCl4 eine in Alkalien leicht losl., in W. losl. Verb. — Auch 
Thymin, Cylosin, Uracil, Guanin usw. konnen entsprechend umgesetzt werden. (A. P.
2 058180 vom 2/11. 1933, ausg. 20/10. 1936.) D o n l e .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung ton Ab- 
kornmlingen des 2,4-Dioxopipcridins, dad. gek., daB man 3,3-Dialkyllelrahydropyridine 
bzw. 1,3,3-Trialkyltetrahydropyridine katalyt. hydriert. Sind ungesatt. Alkylresto vor- 
handen, so werden diese ebenfalls hydriert. — Aus 2,4-Dioxo-3,3-diathyltetrahydro- 
pyridin mit H2 u. Pd bei 0,2 atu 2,4-Dioxo-3,3-diathylpiperidin, F. 104—105°. — Aus
l-Methyl-2,4-dioxo-3,3-di-n-propyltetrahydropyridin l-Metliyl-2,4-dioxo-3,3-di-n-propyl- 
piperidin, F. 41-—42°. — Entsprechend l-Methyl-2,4-dioxo-3,3-diathylpiperidin, Kp.13145 
bis 146°, leicht losl. in Wasser. — Aus 1 -Allyl-2,4-dioxo-3,3-diathyltelrahydropyridin
l-Propyl-2,4-dioxo-3,3-didthylpiperidin, farbloses 01, Kp.14 164—165°. Die Ausgangs- 
stoffe erhalt man nach D. R. PP. 634284; C. 1936. II. 4144 u. 637 385; C. 1937.
I. 930. — Die Prodd. erzeugen Schlaf. (D. R. P. 637 875 KI. 12p vom 6/9. 1935, ausg. 
5/11. 1936.) D o n le .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung ton Ver- 
bindungen des 2,4-Dioxo-3,3-diathyltetrahydropyridins (I) mit l-Phenyl-2,3-dimethyl-
4-isopropyl-5-pyrazolon (II) bzw. l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon 
(III). Man schm. mol. Mengen zusammen oder laBt sie in Ggw. eines Losungsm. (Bzl., 
PAe., Dibutylather) aufcinander einwirken. — Verb. aus I u. II farbloses, in W. wenig 
losl. Krystal]pulver, F. 93° (aus 50%ig. A.). -— Verb. aus I u. III fast farbloses Krystall- 
pulver, F. 69—70°, leicht losl. in organ. Lósungsmm., in W. zu 10% lóslich. — Anti- 
pyret. u. analget. Wirkung. (D. R. P. 639 712 KI. 12p vom 2/2. 1936, ausg. 11/12. 
1936.) D o n l e .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Hcrstellung von Theo-
phyllin- bzw. Theóbrominabkómmlingcn ton Hg- Yerbindungen der Urethanreihe. Hierzu 
ygl. E. P. 447405; C. 1937. I. 131. Nachzutragen ist: In ahnlicher Weise kann auch 
N-Allylpropylurethanmercuritheobromin, weiBes Krystallpulver, hcrgestellt werden. 
(D. R. P. 637188 KI. 12p vom 9/11. 1934, ausg. 23/10. 1936. Schwz. Prior. 3/11. 
1934.) D o n l e .

Aladar Skita und Fritz Keil, Hannover, Wasserige Lósungen von Phenoldthern 
des Morphins oder seiner Derivate mit Salzen ton halogenfreien Barbitursauren. Man 
laBt die Phenolśither auf mol. Mengen eines Salzes einer Barbitursiiure einwirken u. 
lost das Einw.-Prod. in der wss. Lsg. eines barbitursauren Salzes. — Z. B. 2 (Teile) 
Na-Salz der 5-Cyclohexenyl-S-niethyl-N-methylbarbitursdure (I) u. 2,473 Dihydrocodein- 
base (II) in wenig absol. A. gelóst am W.-Bad erwarmen, absol. A. zugeben, im Vakuum 
eindampfen. 0,11 g der M. losen sich in 1,5 ccm 10%ig. wss. Lsg. der Na-Salze von 
Barbitursauren. Statt I auch Didthyl- oder Phenylathylbarbitursdure, statt II Codein- 
base genannt. (D. R. P. 640 859 KI. 30 h vom 6/2. 1934, ausg. 14/1. 1937.) A l t p e t e r .

Werner-Adalbert Collier, Leiden, Niederlande, Leicht losliche Doppelverbindungen 
aus Chlorophyllin (I) u. Xantliinbasen. Man setzt die Basen oder ihre Alkalisalze in 
wss. Lsg. mit I um. Genannt sind die Verbb. aus I u. Coffein, Theobromin-Na, S-Di- 
aihylaminocofjein, 1-Didthylaminodthyltheobromin, Th-eophyllin-Na, Theobromin. — 
Heilmittd bei arteriosklerot. Erkrankungen. (D. R. P. 639673 KI. 12p vom 2/2. 1935, 
ausg. 10/12. 1936.) D o n l e .
*  I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Ludwig 
Lautenschlager, Frankfurt a. M., und Fritz Lindner, Frankfurt a. M.-H6chst), Her- 
stellung von Ascorbinsaure (I), dad. gek., daB man die Bliitter von Pflanzen aus der 
Familie der Polygonaceen in an sich bekannter Weise auf I yerarbeitet. Ais Ausgangs- 
material dienen vorzugsweise Iłhabarberblalter (II) u. Sauerampferblatter, die mit schwach 
angesauertem W. angefeuchtet, hierauf gemahlen u. mit einer Lsg. von Pb-Acelat durch- 
geriihrt werden. Dann wird abgepreBt, der PreBsaft mit NH3 auf einen ph von 8,5 
gebraeht, durch Abschleudern von der Pb-Fallung befreit u. wie iibliche auf I ver- 
arbeitet. — Z. B. werden 100 gemahlene u. mit 20 W. verriihrte II mit einer heiB gesatt. 
Lsg. von 2 Ba-Acetat u. 5 III durchgeriihrt, worauf sofort abgepreBt wird. Der^klare 
Pi-eBsaft wird mit NH3 auf einen p« von 8,5 gebraeht. Dann wird die Pb-Fallung ab-
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geschleudert u. mit W. nachgewaschen. Aus i lim werden 25 kryst. I erhalten. (D. R. P.
637 258 KI. 12o vom 29/4. 1934, ausg. 27/10. 1936.) E b e n .

Hidezo Kimura, Hyogoken, Japan, Hautpflege- wid. -lie.ilm.ittd, besteliend aus
85,3 (%) Petrolatum, 3 Boraxpulver, 7 Camplier, 1 Menthol, 2 Wintergriinol, 1/„ Pineol,
0,7 japan. Pfefferminzol, 0,1 Eucalyptusól, 0,3 Pyrethrumextrakt, 0,1 Destillat von 
Perilla nankinensis (enthaltend etwa 50°/o Perillaaldehyd). — Gegen Ekzeme, parasit. 
Hauterkrankungen, Rheuma, Hamorrhoiden usw. (E. P. 455978 vom 30/4. 1935, 
ausg. 26/11. 1936.) A l t p e t e k .

Max Volmer, Neubabelsberg-Steinstiicken, Hauteinrcibcmitlel, das neben hin- 
reiehend ultraviolettdurehlassigen Grundstoffen solehe Stoffe enthalt, die in der Haupt- 
sache ultraviolettes Fluorescenzlieht aussenden. — Z. B. 15 (g) Glyccrin (I), 6 A.,
9 W., 0,6 Benzylalkohol (II) oder 25 Paraffin liq. (III), 5 Paraffinsol., 0,75 Pentamethyl-
benzol oder 7 III, 5 Salbengrundlago, 8,6 I, 3 A., 6 W., 0,5 II, 0,5 Phenylathylalkohol. 
(D.R.P. 640 945 KI. 30 i vom 2/6. 1934, ausg. 15/1. 1937.) A l t p e t e k .

Max Hardtmann, Naunhof, und Ehrhardt Franz, Leipzig, Reinigungmittel fiir 
lebende ScMeimhaute, z. B. des Mundes oder des Intestinaltraktes, bestehend aus einer 
Emulsion von Paraffin, Lebertran, in W., das ein Alkalisalz einer aliphat. Sulfonsaure 
mit 11—22 C-Atomen enthalt, z. B. Na-Hexadecanolsulfat oder -dodccylsulfonat (I). —
10 Teile trockenes I, 2 fl. Paraffin, 100 Hexadecanol mit 50—100 W. zu einer Pastę ver-
arbeiten. Die M. kann mit CaC03 o. dgl. vermischt werden. (E. P. 457 385 vom 21/3.
1935, ausg. 24/12. 1936. D. Prior. 21/3. 1934.) A l t p e t e r .

JoseJ Gnant, Zurieli, Schweiz, Mittel zum Schulze, der Hdnde und Arme von Tier- 
drzten bei rektnlen und taginalen Eingriffcn. Man versetzt uniósł. Al-Seifen, bes. Al- 
Linoleat, mit Verdunnungsmitteln u. Fettsaure, Olein u. Stearin, sowie wenig Kunst- 
harz. Das Mittel besitzt hohen F., haftet infolge des Geh. an Kunstharz gut auf der 
Haut, laBt sich mit schwach alkal. W. ganz abwaschen, ist ungiftig. (D. R. P. 639 544 
KI. 30i vom 10/1. 1935, ausg. 7/12. 1936.) A l t p e t e k .

Otto Scherer, Darmstadt, Zahnpulzmittel und Mundwiisser, dad. gek., daB man den 
iibliehen Bestandteilen ais wirksames Reinigungsmittel Essigsdureisoamylester zusetzt. 
(D. R. P, 640129 KI. 30h vom 18/7. 1934, ausg. 22/12. 1936.) A l t p e t e k .

Otto Simon, Berlin, Verbesserung von Dauerzahnzementzn, dad. gek., daB den 
Zementen bekannter Art vor oder wahrend der Verarbeitung Mineralsaureester oder 
Alkoholate hochmol. aliphat. Alkohole bzw. die Bisulfit-Mg-Halogenalkylverbb. hoherer 
Aldehyde oder Ketone, vorzugsweise zusammen mit der Anmachefl., zugesetzt werden. 
Ais Beispiel sind Phosphorsaurecetylester, Palmitinaldehydbisulfitverb. u. Methyl-n- 
pentadecylketon-Methylmagnesiumbromidverb. genannt. Der Zalinzement ist dicht 
u. hart u. zeigt keine Vol.-Veranderung. (D. R. P. 605 983 KI. 30h vom 28/3. 1931, 
ausg. 28/11.1936.) u S c h i n d l e r .

Otto Simon, Berlin, Verbesserung von gebrduchlichem Dauei-zement nach Pat. 
558 593, dad. gek., daB an Stello von Alkalisulforicinat solehe in W. losl. Salze hoherer 
Fettsauren oder dereń in Alkylrest substituierten Deriw. benutzt werden, welche durch 
Rk. mit Bestandteilen des Zahnzements bzw. der Anmachefl. in unlosl. Verbb. iiber- 
gehen, z. B. Alkalisalze der Palmitin-, 01-, Stearinsaure. Genannt werden Na-Oleat, 
K-Tetrabromstearat, Al-Stearinsulfonat, Aminoeetylsaure. (D. R. P. 606 368 KI. 30h 
vom 31/10.1929, ausg. 3/12. 1936. Zus. zu D. R. P. 558 593 ; C. 1930. 1. 2592.) S c h i n d l .

Arthur Marshall Mc Intosh, Roseville, N. S. Wales, Australien, Formmasse 
fiir kiinstliche Zahne. 80% Porzellan werden mit 20% Natur- oder Kunstwachs in 
geschmolzenem Zustand gemischt u. nach dem Erstarren, aber noch piast, zum Abdruck- 
nehmen verwendet. — Die M. dient ferner zum Herst. von Knopfen u. elektr. Artikeln. 
(Aust. P. 24 656/1935 vom 28/9.1935, ausg. 26/11.1936.) S c h i n d l e r .

Arthur Mortimer Codd, Esher, Surrey, Desinfizieren. Das Verf. des E. P. 416 112 
(C. 1935. I. 941) wird dahin abgeandert, daB an Stelle eines losl. Salzes eine Mischung 
emes losl. Salzes mit einem 01 von geringerer D. ais W., z. B. Łavendelol, u. einem 
desinfizierenden Mittel, z. B. Phenol, Kresol benutzt wird. (E. P. 455 443 vom 4/6.
1935, ausg. 19/11. 1936.) H o r n .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Schweiz, DcsinfeJcticmsmittel. 
Zum Desinfizieren sollen die in W. 1. tertiaren Aminę dienen, die ein aliphat. oder 
hydroaromat. Radikal mit mindestens 6 C-Atomen enthalten. Es sollen z. B. die O.tyde 
des Dodecyldimethylamins, des Dodeeyldiathylamins, des Dodecylpiperidins, des 
Dodecylmethylathylamins, die Oxyde der Decyl-, Tetradecyl- u. Hexadeeylamine
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oder z. B. das Oxyd des Lamyldiathylathylendiamins verwendet werden. (F. P. 
792 822 vom 8/7. 1935, ausg. 11/1. 1936. Schwz. Prior. 13. u. 19/7. 1934.) H o r n .

Chemische Fabrik Schonenwerd H. Erzinger Akt.-Ges., Schonenwerd, Sehweiz, 
Steigerung der baklericiden Wirkung von emulgierlen Desinfektionsmilteln, die halogeniertc 
Phenole ais wirksamen Bestandteil enthaltcn, dad. gek., daB den Desinfektionsmittcln 
Stoffe zugesetzfc werden, dio die Loslichkeit des emulgicrten Desinfizierens in lipoiden 
oder lipoidahnlichen Phasen zu erhohen vcrmogen. Ais solehe Stoffe kornmen z. B. 
Campher, Euealyptusol, Methylsalicylat, Eugenol, Isoeugenol oder Menthol in Be- 
tracht. Das Verf. dient z. B. zur Durchfiihrung von Waschungen, Spiilungen oder fiir 
die Geratedesinfcktion. (Schwz. P. 185281 vom 5/7.1935, ausg. 16/9. 1935.) H o r n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, John Ferguson, Warrington, und 
Harold Pirie, Runcorn, England, Herstellung von Desinfeklions- und Rauchermitteln. 
CS2, HCN oder CC13N 02 werden mit einer Lsg. von Gelatino vcrmischt, die anschlieCend 
oder vor der Zugabo der fliichtigen Mittel, z. B. mit HCHO oder mit Na- bzw. K-Alaun 
gehartet wird. Das Prod. soli Iange haltbar sein. (E. P. 455 605 vom 23/2. 1935, 
ausg. 19/11. 1936.) H o r n .

G. Analyse. Laboratorium.
J. Hartmann, Kompensiertc Quecksilberbaromeler. Es werden Konstruktioncn 

fiir kompensiertc Hg-Barometer angegeben, bei denen fiir eincn gegebcnen Druck 
die Stcllung der unteren Oberflaclie unabhangig Yon der Temp. ist. Beim Messcn von 
Drucken, die nahe beieinander liegen, geniigt es, einfache Differenzmessungcn aus- 
zufiihren mit Temp.-Korrektionen fiir die Differenz von dem Druck, fur den das Baro- 
meter kompensiert ist. Zcichnungen u. Berechnungsformeln im Original. (J. sci. 
Instruments 13. 323—30. Okt. 1936. Copenhagen, Royal Technical College.) W OECKEL.

Wilfred H. Linnell, Eine kleine konłinuierlich arbeiiende Dcstillieranlage: Der 
„M in o r s l i l lEs wird ein gasbeheizter kleiner Destillierapp. fiir W. fiir den Labor.- 
Gebraucli beschrieben. DieLeistungsfahigkeit des 18 cm hohen u. 18 cm breiten Geratcs 
aus stark Yerzinntem Cu wird auf 1000 ccm dest. W. jc Stde. angegeben. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 55. 1045— 46. 25/12. 1936.) ELSNER V. GllONOW.

Leslie R. Bacon, Me&sung der absolułen Viscositdt naeh der Mcthode der fallenden 
Kugd. Dic Giiltigkeit dor yoii F a x e n  (Ann. Physik 68 [1922], 89) angegebenen Formel 
fiir die Yiscositatsbest. naeh der Meth. der fallenden Kugel naeh S t o r e s  wird an 
Na-Silicattegg. (D. 1,724), Olycerin u. Ol gepruft. Es wurden Ycrwendct: Stahlkugeln 
vom Durchmesser d =  0,1191—0,7938 cm, Glaszylinder vom Durchmesser D  =  2,500 
bis 7,874 cm, DurchmesserYerhaltnis d/D =  0,0202—0,3175, R e y n o l d s  Zahlen 5,9-10-8 
bis 2 -10~2. Yergleiche mit Messungen naeh der Capillarmeth. ergaben fiir cincn IJoreich 
von ?; =  7,5 bis 3660 Poise Abweichungen um weniger ais 1%. Dio von L a d e n b u r g  
(Ann. Physik 22 [1907], 287. 23 [1907]. 447) angegebene Naherungsgleichung gibt 
nur fiir d/D ■& 0,08 Abwciehungen kleiner ais ±1% , fiir d/D — 0,3 betragen sie 40%. 
Die von B a r r  angegebeno Nahcrung ist besser, gibt aber teilweise zu niedrige Werte. 
Von M u n r o  u. L u n n o n  angegebene Korrekturen sind schlechter. Die L a d e n b u r g -  
sehe Endkorrektur gibt unzulanglicho Vcrbesserungen (etwa 1,5%). (.1. Franklin Inst. 
221. 251—73. Febr. 1936. Philadelphia, Pa., Philadelphia Quartz Co.) H u t h .

Willi M. Cohn, Technisehe Mcthode der Viscositatsmessung von Glos. (Vgl. C. 1935.
I. 2577. 3692.) Die Viscositat ?; von Glasern in halbfl. Zustand laSt sich dadurch bc- 
stiinmen, daB  man in langeren Zeitabstanden Kugeln (Pt — 20% Rh, Durchmesser
1 cm) in die Schmelze falien laBt u. naeh schneller Abkiihlung die Abstandc u. daraus 
d io  Fallgeschwindigkeit u. 7; n a e h  einer bzgl. des WandemfI. modifizierten STO K ESschen 
Formel bestimmt. MeBbereicli 3-104—1,3-106 Poise, Genauigkeit ±3% - Diese Mcth. 
kann dahin abgeandert werden, daB eine Kugel an einer in der Senkrechten beweglichen 
Aufhiingung (Draht, Stab) mit Gewichten belastet wird. (Glass Ind. 17. 375—76. Nov. 
1936. Univ. California, California School of Fine Arts, Ceramic Dep.) H u t h .

P. Gesteau, Eine -praktische Anderung des Viscosimelers naeh Baume. Zur 
schnellcren Temp.-Einstellung u. Vermeidung von sd. Fil. wird die Capillaro in ein 
Bad gestellt, das durch eine Zirkulationspumpo auf lconstanter Temp. gehalten werden 
kann. (Documentat. sci. 5. 109—10. April 1936. Paris, Faeultć de Pharmacie, Chaire 
do Phys.) H u t h .

D. S. Dayis, Vincositdtsnomogramm fiir Salzldsungen- Auf einer senkrechten Leiter 
sind spezif. Yiscositaten yon 0,95—1,40 aufgetragen, auf einer dazu sehragsteheuden
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Leiter Normalitaten (0,1-—1,0), auf einer weiteren senkrecjiten Leiter Kennzahlen, 
dio den yerscliied. Stoffen zugeordnet werden: HCI, H N03, HC103, H ,S04, Chloride, 
Nitrate u. Sulfatc von Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Pb, Li, Mg, Mn, Ni, K, Na, Ag, Sr, Zn, 
NaBr, NaC103, K2Cr04. (Chem. metallurg. Engng. 43. 485. Scpt. 1936. Watertown, 
Mass.) " R. K. M u l l e r .

Sirózi Hatta, Matuwaka Katori und TJtaro Ito, Slromungsmesser (orifice- 
meters) aus Glas mit kleiner Kapazitdt. I. Untersuchung iiber Messungen an Fliissigkeiten. 
Es wurde ein Strómungsmesser konstruiert, der gestattetc, ohne strcnge Temp.-Inno- 
haltung geringe Strómungsgesehwindigkeiten zu messen. Das Prinzip des App. besteht 
darin, daB dic Fl. durch ein Glasrohr flieBt, das zum Teil der Basisschenkol eines U-Rohres 
ist, u. in dem sich eine Glasplatte mit einer sehr engen Offnung befindet. Die Glasplatte 
befindet sich zwisehen den beiden Schenkeln des U-Rohres. Aus der Niveaudiffercnz 
der Fl. A li in den beiden U-Rohrschenkeln kann die Strómungsgesehwindigkeit v 
(ccm/Sek.) berechnet werden nach der Gleichung:

A li =  (8 vt/ni c02 g dl) +  (124 i /i k/jt g d* q), 
wo c0 eine Konstantę, d den Durehmesscr der Offnung, l die Lange des Weges durch dic 
Offnung, /i die absol. Viscositiit der Fl. in g/cm/sec u. o die D. der Fl. bedeutet. Durch 
Eichurig kann fur jeden App. eine Gleichung von der Form: A h =  A V~ B V auf- 
gestellt werden, in denen A u. B spezif. Konstantę des App. sind. (.1. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 39. 406 B—08 B. Nov. 1936. Tóhoku, Imp. Univ., Chem. Enginecring 
Labor. [Naeli engl. Ausz. ref.]) G o t t f r i e d .

Sirózi Hatta, Arimasa Baba und Utaró Ito, Slromungsmesser (.orifice-melers) aus 
Glas mit kleiner Kapazitdt. II. Untersuchung iiber Messungen an Gasen. (T. vgl. vorst. Ref.) 
Verss. iiber die Messung der Strómungsgesehwindigkeiten von H2, N2, 0 2 u. C02 in dem 
im vorst. Ref. beschriebenen App. ergaben, daB er auch fiir Messungen an Gasen zu ver- 
wenden ist. — Um noch geringere Strómungsgesehwindigkeiten messen zu kónnen, wurde 
ein App. konstruiert, bei dem die Offnung in der Glasplatte noch weiter hcrabgesetzt 
wurde, u. zur Aussclialtung von Viscositatseffekten der Weg in der Offnung durch Ab- 
schleifen der Glasplatte ebenfalls weitgehend verkiirzt wurde. (J. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 39. 408 B—10 B. Noy. 1936. Tóhoku, Imp. Univ., Chem. Enginecring 
Labor. [Nach engl. Ausz. ref.]) G o t t f r i e d .

R. F. Edgar, Magnetische Delektoren fur industrielle Anwendungen. Unterss. 
nichtmetall. u. unmagnet. Werkstucke sowie Priifungen auf verborgenes Fe worden 
beschrieben. (Gen. electr. I?ev. 39. 559—62. Nov. 1936. General Enginecring Labor., 
General Electric Company.) B a r n i c k .

L. Grośev, N. Dobrotin und I. Frank, Ein neuer Typ eines Stereokomparators 
fiir die Verv:endung in Verbindung viit der Wilsonschen Kammer. Aufnahmen mit zwei 
photograph. Kammem, dereń opt. Achsen um 90° zueinander genoigt sind, lassen sich 
leicht auswerten, gestatten aber nieht, in einfaclier Weiso unter Verwondung eines 
Stereoskops ein anschauliches Bild des Verlaufes der photographierten Bahn eines 
Tcilchens zu erhalten. Vff. beschreibon eine Meth., um aus Stereoaufnahmen dio drei 
Koordinatcn fiir jeden Bahnpunkt zu gowinnen. Sio legen hierzu dio ontwickolto Platto 
wieder in die Stercokammer ein u. beobachten die Platto mit oinom gewShnlichon 
Stereoskop. Man sieht dann dio Bahn des Teilchens u. kann die Spitze oiner Nadel, dic 
in den drei Raumkoordinaten moBbar verschoben werden kann, so verschieben, daB sie 
mit einem Bahnpunkt zur Deckung koinmt. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. URSS 1936 . 
III. 289—90. Moskau, USSR, L e b e d e w  Inst. f. Physik.) W IN K LER .

Ryokichi Sagane, Lineari-erstdrker des Wynn- Williams Typs. Vf. bcschreibt dio 
Vorteile des Linearverstarkers des WYNN-WlLLlAMS-Typs im Vgl. zum G e i g e r - 
Zahler. Bei Erfullung bestimmter Bcdingungen wird eine durehgchende Proportionalitat 
u. Konstanz der Verstarkung fiir eino lange Zeitstrecke erreicht. Dio anschlieBonden 
Messungen befassen sich mit der Priifung der Yerstarkung, der Eliminicrung des Unter- 
grundes u. der Priifung der Konstanz der Verstarkung u. der Linearitat. (S c i. Pap. 
Inst. physic. chem. Res. 27. 93—98. Juli 1935. Tokio.) G . SCHMIDT.

Henri Triche, Bemerkungen zu den Methoden der quantitaliven Spektrulanalyse. 
(Vgl. C. 1936.1. 3724.) Vf. empfiehlt bei den Aufnahmen nach scinom Vgl.-Spektrenverf. 
vor der Aufnahme den Spalt des Spektrographen mit einer lichtstreuenden Seheibc zu 
bedeeken u. zunachst den relativen Abstand beider Vgl.-Elektroden von der mittleren, 
plattenfórmigen Elektrode aus der reinen Grundsubstanz, die bis zum Spalt yerlangert 
ist, so einzustellen, daB die beiden Lichtflecke iiber u. unter der Blende, dio yon den
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feeiften Funken herrfhnsn, gleieh heli sind. (Bali. Soc. chim. France [5] 3- 1817—20. 
O kt. 1936. F a m , Lab. Chim. miner. Sorbonne.) W in k le r .

George R. Harrison, PraLiUche MSglichheilen in der Spektralanalyee. Es wird 
zun&sbst anf den gegenwartigen Stand der Miigliehkeiten in der Spektralanalyse ein
gegangen. 70 Elemente sind obne Schwierigkeit zu bestimmen, 20 Elemente aber sind 
yredrsr quaJitativ, noch quantitatrv in einfacher Weise zu erfassen. Dies sind vor allem 
Aut Edelgaw:, die 4 Halogene, 8, Se, Po, Actinium u. Protactinium, Th u. U. Hierher 
gehflrt bzgl. der quantitativen Best. noch der C. Weiter wird auf die bekannten Er- 
tbrdcrnww- apparatiyer wie method. Art bzgl. der Ausfuhrung quaiitativer u. ąuanti- 
tativer Beatimmungen hingewieaen. Neben den Quarzprismen ist vor allem der Gebrauch 
ven Beugungsgitiem zur Lichtspaltung zu empfehlen. Neuartige aus auf verchromte 
GIa*#piogel aufgedampftcn Al-Cberziigen hergestellte Beugungsgitter geben kurze 
Belicbtungazeiten u. sind Quarzprismen iiberlegen, da sie eine hohere Zerstreuung 
besitze-n u. sieh daher ein grOBerer Abstand der Linien yoneinander ergibt. Die Wrkg. 
der Lichtfjuellen, Funken oder Bogen, wird am Bcispiel einer Messingunters. erldart. 
Femer wird auf den Anregungsvorgang selbst u. auf den Einfl. des Ionisationspotentials 
bes. bzgl. spektralanalyt. schwer zu bestimmender Elemente eingegangen. S u. Se 
haben Ionisationspotentiale, die uber denen der meisten Metalle hegen, dazu kommt, 
daB die empfindlichsten Linien fflr S bei 1807 u. 1826 A  u. fiir Se bei 1960 u. 2062 A  
liegen, also jenseits der unteren Grenze der gewShnlichen Quarzspektrographen. Mit 
Li-Fluoridprismen oder Beugungsgittem in Yerb. mit Bogen hoher Stlrke in einer 
Nj-AtmoBph&re, um die Absorption durch den Luft-02 zu yermeiden, gelang es jedoch, 
auch noch die kleirtóten Mengen von S, wie sie in Ni, Stahl oder anderen Materialien 
yorkommen, zu bestimmen. (Metals and Alloys 7. 290—96. Noy. 1936. Massachusetts, 
Massachusetts Inst. of Techn., Dept. of Applied Physics.) W OECKEL.

Eduard Haschek, Ein Conlazspekirograph. Vf. beabsichtigte, die hohe Licht- 
Htarke der C o n t a x s o n n a r o  der ZEISS IKON A.-G. fur die Spektroskopie licht- 
schwacher Erscboinungen auszunutzen. Ais dispergierende Mittel wurden ein W a l l a c e - 
Abdruckgitter mit 1000 Strichcn/mm, ein Flint- u . ein R uT H E R FO R D sches Prisma yer- 
wendet. Die Spaltlango betrug 20 mm. Es wurden aber zu jeder Aufnahme nur 0,9 mm 
ausgenutzt. Um mehrere Aufnahmen auf dieselbe Platte zu bekomtnen, wurde eine 
Spaltblonde in Schritten yon jeweils 1 mm in der Spaltrichtung yerschoben. Die Aus- 
dehnung des sichtbaren Spektrums betragt etwa 20 mm. Da dio oben erwahnten 
Objektiye fiir ganz anderc Anforderungen ais die, die an ein Spektroskopobjektiy ge- 
stcllt werden, berechnet sind, war die A uflsg . des Spektrographen, wie erwartet nicht 
selir groB. Im Violett konnten Linien mit einer Wellenlangendifferenz von 1 A  noch 
getrennt werden. Das Gerat ist nur ais Notbehelf gedacht. Einige VergroBerungen von 
Śpcktrogrammon sind der Abhandlung beigegeben: Cu- u. Zn-Bogenspektren, Ńe-, He- 
u . Hg-Spektrcn von Entladungsr6hrcn, Fluorescenzspektren yon Dy, Absorptions- 
apektren von KMn04 u. Chlorophyll u. Remissionsspektren von gefarbten Papieren. 
(Photogr. u. Forschg. 1936 . 297—307. Okt. Wien, Univ., II. Physikal. Inst.) W i n k l e r .

H. Kohn, Die Anwendbarkeil von Sperrschichtphotozellen fur kry stallphotornetnsche 
Messungen. Die nicht naher beschriebene MeBanordnung bestand aus einer 12-V-Wendel- 
lampe, einem Kondensorsyst., einer Klappyorr. mit Krystalltrager, einem L e i s s  schen 
Monochromator, einer Sperrschichtphotozelle u. einem ZERNICKE schen Spiegelgalyano- 
mot(!r mit 15 Ohm innerem Widerstand. Vf. stellte mit dieser Anordnung fest, daB das 
Verhaltnis der Galyanometorausschlage(J J J ) ohne u. mit cingeschaltetem Krystall nicht 
konstant war, wenn man die Lampenstromstarke von Doppelmessung zu Doppel- 
messung yeranderte. Vf. ging dieser Erscheinung nach. Es wurde zunachst an 7 ver- 
schied. Zellen bei Beleuchtung mit weiBem Licht gepriift, ob zwischen Photostrom 
u. auffallender Lichtmenge Proportionalitat bestand. Ais Lichtąuelle diente hierbei 
ein 6-V-Birnchen, dessen Abstand yon der zu untersuchendcn Zello meBbar yerandert 
wurde. Dio Beleuchtungsst&rkcn am Ort der Zellen lagen zwischen 1,00 u. 0,075 Lux. 
Es zeigte sieh, daB bei diesen Beleuchtungsstarken keine lineare Proportionalitat 
zwischen Photostrom u. Lichtintensitat bestand. Es ist also notig, jede Zelle zu eichen. 
AuBordem sind die Eichungen oft zu wiedcrholcn, da die Zellen altem u. hierbei an 
Empfindlichkeit einbiiBen konnen. Auch bei monochromatischem Licht war bei ge- 
ringen Liehtstarkea keine Proportionalitat zwischen Lichtintensitat u. Photostrom 
festzustollen. Dio bcobachtete Unproportionalitat zeigte eine spektrale Abhangigkeit. 
Auf dio Mogliehkeit, durch Anwendung einer Nullmcth. sieli yon den bcobachteten 
Erscboinungen weitgehend frei zu machen, wird yerwiesen. Wegen der Tragheits-
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erscheinungen der Zellen ist aber auch hierbei Vorsicht geboten. (Neues Jb. Minerał., 
Geol., Paliiont. Abt. A. Beil.-Bd. 72. 156—97. 4/12.1936. Kónigsberg, Univ., Inst. 
Minerał. Petrographie.) W IN K LER.

Gordon Hughes, Photographische JRegistrierungen von Minima im magneto- 
oplischen Gerat. Vf. ersetzt in der App. den Analysator • N i c o 1 durch ein WOLLASTON- 
P r is m a . Letzteres wurde so gedreht, daB seine Schwingungsrichtungen die Schwingungs- 
richtung des Polarisator - N i c o 1 s symm. einschlossen. AuBerdem wurde zur Dampfung 
der Hochfreąuenzschwingungen in dem zur Beleuchtung dienenden Funkenentladungs- 
kreis ein Elektrolytwiderstand eingeschaltet. Der Funkenstrom durchflieBt, wie bekannt, 
die beiden Spulen, in denen sich die Kiivetten mit den zu untersuchenden Lsgg. be- 
finden. Die Briicken in den Drahtsystemen wurden nun einmal an dio Stelle gelegt, 
wo visuell schon Minima beobachtet worden waren, u. in einer zweiten Yers.-Reihe 
wurden sie ein Stiick aus dieser Stellung herausgeriiekt. Durch das W O LLA STO N -Prism a 
wurden untereinander gleichzeitig zwei Biłder des Funkens auf einer photograph. Platte 
aufgenommcn. Minima muBten sich dadureh zu erkennen geben, daB die beiden Bilder 
ungłeich geschwarzt waren. Die Schwarzungen der beiden Funkenbilder wurden mit 
einem Mikrophotometer gemessen. Die Deutung der MeBergebnisae wurde sehr er- 
schwert, weil der Intensitatsunterschied fiir ein Minimum nur 0,7% betragt, u. weil von 
Aufnahme zu Aufnahme die Helligkeit des Funkens yerschied. war. 2300 Doppel- 
aufnahmen wurden ausgewertet. (J. Amer. chem. Soc. 58.1924—32. 9/10. 1936. Auburn, 
A la ., USA, Polytechnic. Inst., Dep. Physics.) W IN K LER.

Baker Wingfield und S. F. Acree, U ber eine. elektrische pu-Meflausrustung und 
iiber die Hysteresis der Kalomelelektrode. Vf. besehreibt eine MeBkette mit Glaselektrode, 
bei welcher die Bezugselektrode in einem DEW AR-GefaB eingebaut ist. Ferner kann dio 
zu messende Lsg. durch Einbau eines Dreiweghahnes leicht entfernt werden, da man die 
MeBkette nicht nach jeder Messung auseinander zu nehmen braueht (ausfiihrliche Zeich- 
nung). Hierdurcli konnen Serienmessungen bedeutend schneller u. einfacher durch- 
gefiihrt werden. AnHand mehrererKuryen wirdderTemp.-EinfluBauf dieE.M.K.einer 
gesatt. Kalomelelektrode, der sich ais Hysteresis deutlich auspragt, dargelegt. (J. Amer. 
Leather Chemists Ass. 31. 403—06. Okt. 1936.) Me c k e .

G. Florenee und A. Drilhon, Ein Halter fiir die Antimonelektrode. Es wird ein 
Hal ter fiir dio Sb-Ełektrode beschrieben, der ein beąuemes Eintauehen in die zu messende 
Fl. bzw. ein beąuemes Herausziehen daraus gestattet. Die Elektrodo ist an einem Ende 
eines um eine Achse drehbaren Balkens aufgehangt u. kann leicht dureh Druek auf das 
andere Ende des Hebels auf u. ab bewegt werden. Durch eine Stellschraube wird die 
Eintauchtiefo geregelt. (Arch. Physiąuo biol. Chim.-Physiąue Corps organises 13. 
113—14. Jan./April 1936.) W OECKEL.

Maurice Deribere, Colorimelrische Messung des ru• Es werden dio fiir die Messung 
des ru geeigneten Indicatoren mit ihren Anwendungsbereichen in einer Tabellu zu- 
sammengestellt u. einige Hinweise gegeben, die fur die prakt. ru-Messung von Wert 
sind: Anwendung geringer Indieatormengen, Abwarten des Gleichgewiehtszustandes. 
(Ind. ehimiąue 23. 411—13. Juni 1936.) W IN K LER.

a )  E le m e n te  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .
0. G. Scheinziss, Mikrochemisclie Bestimmung einiger Kationen mil IHLfe von 

Hexanilrodiphenylamin. Das Hexanitrodiphenylamin (N02)3C,jH2-IS,H-CeH2(]N,U2)3, 
selbst unlosl., bildet ein gut łosi. Na-Salz, welches (2%ig. Lsg.) mit einigen Kationen, 
wie K", Cs', Hb', Te', Be", Zr"", Pb", Hg", charakterist. la-yst. Ndd. bildet. — Die 
Kk. mit Hilfe von Hexanitrodiphenylamin auf Iv kann die K 2PtCl6-Rk. ersetzen. Die 
Hexanitrodiphenylaminrk. auf Cs, Rb, Be, Zr u. Tl ist allen anderen Best.-Verff. vor- 
zuziehen. Die R k . kann aueh zur Best. von Hg++ u. von Pb dienen. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1047—52. 1935. Odessa, Staatl. Univ.) RoiTMANN.

Joseph E. F. Riseman und Gerson Lesniek, Eine einfache Methode der Sauer- 
sloffbeslimmung zum Gebrauch bei Sauerslofftherapie. Die zur O-Best. benutzto Apparatur 
wird genau beschrieben. Der O wird mittels Kupferdrahtnetz u. einer ammoniakal. 
Lsg. (NH,OH +  XH,N03 oder XH,C1) absorbiert. Die Genauigkeit der Methode betragt 
ca- 2%. (New England .1. Med. 215 . 65—68. 9/7. 1936. Harvard Univ., Med. 
School.) M a h n .

R. A. Wolie, Die ąuanliUiliue Analyse von Nichteisenmetallen durch speklro- 
skopische Methoden. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 35 . Part II. 87—98. 1935. Ann Arbor, 
U. S. A., Univ. of Michigan, Dep. of Engng. Research. — C. 1936. I. 22148.) W i n k l e r .
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S. N. Rosanow und G. A. Markowa, Ober die colonmetrische Methode zur Be- 
stimmung von Aluminium mit Hilfe von alizarinsulfonsaurem Natrium. Ausfiihrlielio 
krit. Besprechung der colorimetr. Methoden zur Best. von Al. — Den Unterss. nach 
sollte dio Best. mit Hilfe von alizarinsulfonsaurem Na das beste Verf. sein; jedoch 
ist auch dieses Verf. nicht anwendbar bei Anwesenheit anderer Mctallc, in erster Linie 
des Eisens. (Betriobs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1023—31. 1935. Chem. 
Labor. der Berg.-Geolog. Abt. NIUIF.) R o it m a n n .

Walter Albertson, Dic Analyse des Spektrums von einfach icmisiertem Samarium. 
Vf. gibt eine ausfuhrliche Analyse des Sa-Spektrums. Uber 1200 Linien von Sa(II) 
werden dargestellt ais Ubergiinge zwischen 41 unteren, geraden Niveaus, u . iiber 200 mitt
leren u. hohen ungeraden Niveaus. Eine Tabello allor klassifizierter Linien mit Energie- 
werten, Anregungspotentialen u. expcrimontell bestimmten (/-Werten der Terme wird 
gegebon. Die Elektronenkonfiguration des Grundzustandcs ist 4 /  r'(1F) 5 d. An iiber 
300 Linien ist der ZEEMAN-Effekt untersueht. Die Niveaus von 4 /  e{7F) 5 ds H  zeigen 
dio grofito H y p erfe in stru k tu rau fsp a ltu n g . Zwischen don Sa(H)- u. Eu(H)-Strukturen 
wird eine enge Boziehung festgestellt. Das Ionisationspotcntial von Sa(II) betragt
11,4 Volt. Im Sonnenspektrum werden 88 Sa(II)-Linien identifiziert. (Astropliysic. J. 
84. 26—72. Juli 1936. Washington, Ca r n e g ie  Inst., Mount Wilson Observ.) GÓSSLER.

Norman H. Law, Konduktometrische Titration der isomeren Chromchloride mit 
Silbernitrat. Es werden Verss. uber die konduktometr. Titration der Rk. zwischen 
AgN03 u. jedem der drei isomeren Chromchloride beschrieben, die Unterss. ergaben, 
daB die Konduktomotrie in diesem Falle der direkten chem. Analyse durch Best. des 
durch AgN03 fiillbaren Cl iiborlegen ist. — Das violette Chromchlorid [Cr(6 H20)]C13 
enthalt zweifellos drei Cl-Ionen u. das hellgriine [Cr(5 H20)C1]C1U zwei, ausgenommen 
in Lsgg. mit pn-Werten in der Niihe yon B, wo auch das dritto Ćl-Atom leiclit gefallt 
wird. Das dunkelgriine Salz [Cr(4 H20)C12]C1 ist viel reaktionsfiihiger; in schwach 
sauren Lsgg. entsprechen die Verhaltnisse der angegebenen Formę], dagegen tritt mit 
Steigerung des pn-Wertes zunachst dio Fallung des zweiten u. schlieBlich auch die 
Fallung des dritten Cl-Atoms ein. (Trans. Faraday Soc. 32. 1461—65. Sept. 1936. 
Auckland, New Zealand, Univ. Coli.) W E IB K E .

A. P. Palkin, Eine neuc Methode zur colorimetrischen Bestimmung von Eisen mit 
Hilfe von Pyrogallol Beschreibung des Verf. zur colorimetr. Best. von Eiscn mit Hilfe 
von Pyrogallollosung. — Die Ggw. von Cu, Ni, Co, Cr u. a., die gefarbto Verbb. geben, 
wirken storend bei der Bestimmung. (Betriobs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija]
4 . 1106. 1935. Labor. f. Spcz.-Vorf.-Analyse L. G. U.) RoiTMANN.

N. W. Udowenko und A. G. Bogdantschenko, Entnahme einer Durchsch?iitls- 
probe ton Ferrochrom. Da die Analysen der einzelnen Werke stark voneinander ab- 
weichen, werden einheitliche Richtlinicn fiir die Probeentnahme in Vorschlag gebracht. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 226—29. Febr. 1936.) GÓTZE.

H. Babsky, Bestimmung des Stickstoffs im Ferrochrom. In Erganzung seines 
friiheren Aufsatzes (C. 1935 . I. 144) besehroibt Vf. eine allg. angowandte Meth. zur 
Best. groBerer Mengen N2 in Ferrochrom. (Mćtaux 11 (12). 186. Sept. 1936.) Fke.

N. W. Udowenko und F. F. Prokopenko, Granimetrische Schndlbcstimmung von 
SiOz in Spezialstahlen. Die ubliclie Meth. wird folgendermaBcn modifiziert: 1. Zur 
Lsg. des Stahls werden 1 Teil H2S04; 1,5 Teile HN03; 5 Teile W. verwendet, um das 
Eindampfen der Lsg. zur Tioekno zu yenneiden. 2. Beim Losen wird die Schalo nicht 
bedeckt u. die Fl. nach Moglichkeit gekocht. 3. Filtrieren u. Auswaschen der S i02 
durch Absaugen. 4. Verbrenneu des Filters u. Gliihen des Riickstandes im O-Stroni 
(Marsofen). Dauer 27 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 229 
bis 230. Febr. 1936.) GÓTZE.

J. I. Fogelsson und N. W. Kalmykowa, Potentiometrische Bestimmung von 
Molybddn im Stahl. 1—2 g (wenn weniger ais 0,3% Mo vorhanden, so nicht weniger 
ais 2 g) werden im Becherglas von 300 ccm Inkalt mit 50 ccm HCl (1: 1) gelost, darauf
0,7—1,5 g KC103 zugesetzt- (0,7 fiir 1 g Einwaage), die Lsg. auf 5—6 ccm eingedampft, 
auf 15—20 ccm mit heifiem W. aufgefiillt u. langsam in bis zum Sieden erhitzte 
10%ig. NaOH eingegossen. Dor ganze Inhalt wird in einen 250 ccm MeBzylinder 
(bei 1 g Einwaage) gegeben. Nach dem Erkalten wird mit W. bis zur Markę aufgefiillt 
u. absitzen gelassen. Ein aliąuoter Teil wird filtriert, schwach mit HCl angesauert 
u. auf 50 ccm oingeengt. Nach dem Erkalten werden 50 ccm HCl (1,19) zugesetzt 
u. die Lsg. der potentiometr. Titration mit 0,02-n. SnCl2 bei 30—40° unterworfen.
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Beschreibung der Aparatur. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 
148—51. Febr. 1936.) G ó tz k .

S. A. Alexandi'OW und S. M. Eaisski, Methode der quanliłaiiven Spcktralanalyse 
des Kupfers, Titans und. Aluminiums in Stahlen. (Vgl. M a n d e ls ta m ,  S m irn o w  ii. 
Z e id e n ,  C. 1937. I. 1985.) Die spektra)analyt. Best. yon Cu, Ti u. Al kann innerhalb 
der folgenden Konz.-Grenzen u. mittels der folgenden Linien ausgefiihrt werden: 
Cu 0,1—3°/o> 5105,58 A (yergliehen mit der Fe-Linie 5110,4 A ); Ti 0,1—2%> 4991,08 A  
(yerglichen mit der Fe-Linie 5012,07 A ); Al 1—10°/o> 5722,7 A . Fiir dio spektralanalyt. 
Best. von W eignet sich die Linie 5053,0 A besser ais dio weniger empfindliehe Linie 
5514,7 A . (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5- 755—56. Juni 1936. 
Moskau, Univ., Opt. Labor.) R. K. M u l l e r .

M. W. Gaptschenko, Mikrovolumetrisclie Methode zur Bestimmung von Blei. Das 
mikrojodometr. Verf. zur Best. yon kleinen Pb-Mengen (jedoch nicht weniger ais 0,05 mg) 
durch Abscheiden desselbcn mit NaHS03-Lsg., Lósen des Nd. in NaOH, Zusetzen von 
Jod u. Titrierung des Oberschusses des letzteren (nach dem Ansauern) mit Hyposulfit 
ergab befriedigende Resultate. — Bei Nichtvorhandensein solcher Metalle, die mit 
Na2S03 einen Nd. geben, kann man anstatt NaHS03 aueh Na2S 03 yerwenden. — 
Durch dieses Verf. kann man Pb aueh in Anwesenheit yon Fe u. Cu (in neutralen 
Lsgg.) bestimmen. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1014—16.
1935. Odessa, Staatl. Univ.) RoiTMANN.

E. A. Ostroumow, Zur Frage der Trennung von Wismut von Blei und Kupfer. 
Die Trennung des Bi von Pb u. Cu nach dem Hydrolyseyerf. von MoSER u. M ax y m o - 
WICZ (C. 1926. I. 1862) mit Hilfe eines Bromidbromatgemisehes (KBr +  KBr03) 
ergab gute Resultate. — Die Ergebnisse der Best. bleiben immer gut, aueh bei ganz 
yerschied. Mengen von Bi, Pb, Cu. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija]
4. 1016—20. 1935. Labor. f. angew. Chemio des Inst. f. Mineralrohstoffe.) R oiT M A N N .

Giovanni Canneri und Dino Bigalli, Die Bestimmung des Wismuts ais Jod- 
bismutat des o-Nitrochinolins. Durch o-Nitrochinolin (aueh durch dio p- u. wahrsehein- 
lich aueh durch die m-Verb.) wird Bi aus schwach schwefel- oder salpetersaurer Lsg. 
in Ggw. yon KJ in einem roten Nd. quantitativ gefallt. Das Nitrochinohn kann also 
ebenso wie 8-Oxy- u. a-Naphthochinolin (ygl. H e c i i t  u . R e i s s n e r ,  C. 1936. I. 1063) 
zur Best. des Bi yerwendet werden. Vff. geben Vorsehriften fiir die gravimetr. u. volu- 
metr. Ausfuhrung der Bestimmung. Erstere ist prakt. nur fur makrochem. Analyse 
geeignet, letztere gleich gut fur makro- u. mikrocliem. Analyse. (Ann. Chim. applicata 
26. 455—60. Okt. 1936. Florenz, Univ., Inst. f. analyt. Chemie.) R . K. M u l l e r .

b )  O r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .
A. Laeourt, Neue Erfahrungen auf dcm Oebiet der Mikroanalyse. Die Arbeit bringt 

eine eingehende ttbersieht uber Prinzip u. Technik der bekannten Verff. der organ. 
Mikroanalyse. AuBer der Elementaranalyse werden die Best.-Methodon fiir einzelne 
Gruppen u. Kórper, namlich fur dio Carboxyl-, Methoxyl-, Athoxyl-, Acetyl- u. Benzoyl- 
gruppe, fiir Aminosauren, prim. Aminę, akt. H, an N gebundene Alkylgruppen u. 
Doppelbindungen bcsprochen. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 45. 189—212. 313—33. 
Mai 1936.) W o e c k e l .

Piętro Pratesi und Rina Celeghini, Ein Reagens auf oxydierende Stoffe. (Atti 
Congr. naz. Chim. pura appl. 5- II- 847—49. 1936. — C. 1936. II. 4147.) O h le .

Sebastien Sabetay, Uber ein Verfahren des schnellen Nachweises und der an- 
ndhemden Bestimmung der primarm Alkohole in Gegenwart der sekunddren und ter- 
tidren durch Bildung von Trityldthern. Triphenylchlormothan bildet bekanntlieh mit 
Alkoholen u. Phenolen Trityliitker: (CjH^CCl +  ROH =  (C8H5)3C-OR +  HCI.
H e l f e r i c h  hat gezeigt, daB in kalter oder heifler Pyridinlsg. im Falle der Alkohole 
hauptsachlich dio prim. A lkoholfunktion  trityliert wird. Dies ist, wio Vf. gefunden hat, 
aucli dann der Fali, wenn man einen Alkohol (oder ein Glykol) mit ubersohussigem 
(C0H5)3CC1 in Toluol (oder einem anderen neutralen Lósungsm.) erhitzt. Der gebildete 
HCI, in titrierter Lauge oder alkoh. AgN03 absorbiert, gibt A u sk u n ft iiber den Tri- 
tylierungsgrad. Prakt. arbeitet man in einem scharf getrockneten ZEISEL-App., aber 
ohne roten P. Man lóst in dem Kolben 2 g (C6H5)3CC1 in 20 ccm reinem Toluol, kocht 
V* Stde. schwach in einem trockenen C02-Strom, laBt erkalten, gibt in den Kolben
0,1—0,5 g des zu analysierenden, absol. trockenen Alkohols, kocht 40—90 Min. im 
C02-Strom u. absorbiert den HCI in 20 ccm 0,2-n. alkoh. AgN03. Schliefllich titriert
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man mit Rhodanid in Ggw. von Eisenalaun zuriick. Dor %-'£eh. an prim. Alkohol 
berechnet sich nach der Formel:

ccm 0,1-n. AgN03 X  Mol.-Gew. 
p  X 100 X n

(p =  Versuchsprobe, u =  Wertigkeit des Alkohols).
Bei den prim. Alkoholen betragt die Tritylierung boi 40-minutigem Erhitzen 80 

bis 90%, bei 90-ininutigem Erhitzen 90—95%; bei den sek. Alkoholen viel niedriger, 
sehr verschicd„ zwisehen 2 u. 40%; bei den tert. Alkoholen nur 1—5%; bei den 
Phenolen Yerschied., 10—25%. Bei den Aminen wird ein erheblicher Teil des HCI 
ais in Toluol unlosl. Hydrochlorid gebunden. Die Glykole werden hauptsaehlich an 
der prim. Funktion trityliert; man kann so schnell dio yerschied. Glykolarten unter- 
scheiden. Bei am hydroaromat. Kern gebundenem OH sind die Resultate viel zu niedrig. 
Ester stóren nicht, da sie durch den entwickelten HCI nicht verseift werden. Gemischo 
von prim., sek. u. tert. Alkoholen geben bei giinstiger Rk.-Dauer infolge von Kompen- 
sationen hinreichend genaue Resultate. Zahlreicho Beispielo im Original. — Wenn 
es sich nur um eine Diagnose handelt, so erhitzt man 90 Min.; bei iiber 80% Tritylierungs- 
grad kann man auf eine prim. Alkoholfunktion schlieGen. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 2 03 . 1164—66. 30/11. 1936.) L in d e n b a u m .

John Dewar und Gina W. Brough, Bestimmung von Nitratgruppenin Kóhlen- 
hydralderivaten. Da dio Best. der Nitratgruppen mit Hilfe von Titansulfat nach Ol d h a m  
(C. 1934. II. 2256) auseinanderfallende u. unbefriedigende Werte liefert, haben Vff. 
folgendes Verf. ausgearbeitet: Etwa 0,1 g Zucker werden im ublichen KjELDAHL-App. 
mit liberschussiger DEVARDAscher Legierung u. wss.-alkoh. KOH erhitzt. Der 
Nitrat-N wird dabei quantitativ 7,u NH3 umgesetzt u. in 0,1-n. HCI aufgefangen. Gleich- 
zeitig anwesender Nitro-N stort nicht. Beleganalysen vgl. im Original. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 207—08. 17/7. 1936. St. Andrews, Univ.) E l s n e r .

G. P. Lutschinski, Ober die Reaktion von Titanletrachlorid mit Phenol. (Unter 
Mitwirkung von E. S. Altmann.) (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 6 (68). 481—84. 1936. —
C. 1936. I .  4337.) Ma u r a c h .

Adolph Bolliger, Die Reaktion von Kreatinin mit 1,3,5-Triniirobenzol, 2,4,6-Tri- 
nilrotoluol und 2,4,6-Trinitrobenzoesaure. Vf. beschreibt neue Farbrkk. des Kreatinins 
mit 1,3/j-Trinitrobenzol, 2,4,6-Trinitrotoluol u. 2,4,6-Trinitróbenzoesdure in Ggw. geringer 
Mengen Alkalien; diese, sowio die Farbrkk. mit Pikrinsaure u. 3,5-Dinitrobenzoesaure 
(vgl. C. 1936. II. 2762) worden durch die Annahme der Bldg. organ. Mol.-Verbb. erklart. 
Von den erwahnten Verbb. bietet wahrseheinhch 3,5-Dinitrobenzoesaure die besten 
Bedingungen zur colorimotr. Best. des Kreatinins. (J. Proc. Roy. Soc. New South 
Wales 70. 211—17. 1936. Sydney, Univ.) Sc h ic k e .

Rolla N. Harger, Indianapolis, Ind., V. S t. A., Alkoholbeslimmung in der Aus- 
atmungslufl. Das Verf. beruht auf der Messung des Verhiiltnisses A .: C02 u. wird 
bestimmt durch Best. der CO„ mit Ca(OH)2 u. des A. in 1/20-n. K-Permanganatlsg. 
(1 Teil) u. H ,S04, D. 1,42 (15—16 Teile), durch dereń Farbanderung. Durch Vgl.- 
-Mossung mit einem C02-haltigen Gas bestimmten A.-Geh. laBt sich die A.-Menge in 
der Ausatmungsluft genau bestimmen. Erforderlieho VTorrichtung. (A. P. 2 062  785 
vom 11/6. 1932, ausg. 1/12. 1936.) S c h in d l e r .

[russ.] Wiktor Lwowitsch Ginsburg, Lichtfilter. Moskau-Leningrad: Onti. 1936. (111 S.) 
Rbl. 1.80.

W. van Tongerea, Gravimctric analysis. A laboratory manuał with special rcferenco to the 
analysis of natural minerals and rocks. Amsterdam: D. B. Centcn. 1937. (XI, 278 S.) 
8°. fl. 5.75.

E  Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

E. A. Alliott, Wie Filtertypen sich den Prozęflerfordemissen anpassen. Zusammen- 
fassendor Vortrag uber dic Vcrwendungsmoglichkeiten der Terschied. Filterarten. 
(Chem. metallurg. Engng. 43. 476—79. Sept. 1936. Nottingham.) R. K . Mu l l e r .
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A. H. Scott, Verteilung von Fliissigkeiten in ausgepacktcn Turmen. Ermittlungen 
iiber dio Fl.-Vcrteilung in mit yerschied. Fiillkorpem (Raschigringe, Koks o. dgl.) 
versehenen yerschiedengestaltigen turmartigen Vers.-Anordnungen. (Trans. Instn.

L. L. Hirst und I. I. Pinkel, Absorplion von Kohlendioxyd mit Ililfe von Di- 
und Tridthanolamin und „Tetramin“. Zum Auswaschen von C02 aus C02-H2-Gemischen 
bis auf einen Geh. an C02 unter 0,1% "'ird am besten bei der Optimaltemp. von 38—40° 
ein Gemiseh aus gleichen Teilen Didthanolamin u. ,,Telramin“ (Gemiscli von Poly- 
athylenaminen, von dem 5% unter 200° u. 10% iiber 300“ sd.) verwendet. Eino50%ig. 
Lsg. von Triałhanolamin crwies sich ungiinstiger ais eine 50%ig. Lsg. von Diathanolamin 
oder eine 5%ig- von „Tetramin". 50%ig. „Totramine“-Lsg. ist wegcn ihrer hohen 
Yiscositat ungeeignet. (Ind. Engng. Chem. 28. 1313—15. Nov. 1936. Pittaburgh, Pa., 
U. S. Bureau of Mines, Expcriment Station.) J. S c h m id t .

J. W. AIexejewski und G. M. Mosskwin, Untersuchung auf dem Gebiet der 
Danipfruckgeioinmntg flilchłiger Ldsungsmitlel mit festen Sorbcntien. III. Zur Bildung 
von Athylperoxyd bei der Riickgewinnung von Alkohol-Atherdampfgemischen. (II. vgl.
C. 1936. I. 2983.) Naeh den Angaben der Literatur kann Aktivkohle die Bldg. yon 
Peroxyd bei der Wiedergewinnung von A.-Dampf aus Dampfluftgemischen veranlasscn, 
namentlich in Ggw. von Zn- u. Mg-Salzen. Zur Nachprufung wurde die Ruckgewinnung 
von A.-A.-Dampf yerschied. Konz. naeh der dynam. Meth. unter yerschied. Bedingungen 
von Temp., Desorption u. Extraktion der adsorbierten Diimpfe an cincr gekórnten 
A-Kohle (,,AG“) untersucht. Dio Behandlung der Kohlen erfolgte im Luft- u. im 0 2- 
Strome. Bei der Ad- u. Desorption eines Dampfgemisches mit 80—75% A. u. 20—25%
A. wurde keine Peroxydbldg. beobachtet, auch nicht in Ggw. von Fe im 0 2-Strome. 
Erst bei Iangerer Aufbewahrung der mit A.-A. bcladenen Kohle an der Luft wurden 
geringfiigige Mengen von Peroxyd gefunden. Die gekórnte A-Kohle katalysiert nicht 
dio Athylperoxydbldg. bei der Sorption u. Desorption von A.-A.-Dampfen. (Chem. J. 
Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 9. 1010—16. 1936.) Sc h o n f e l d .

John T. Morris, Statische Unfdlle bei der Handhabung von Losungsmitteln. Hin- 
weis auf die Móglichkeit von Unfallen durch stat. Aufladung von Fl.-Tropfen u. dgl. 
u. ihre Verhutung. (Chem. metallurg. Engng. 43. 484—85. Sept. 1936. Carl- 
stadt, N. J.) " R. K. M u l l e r .

R. Plank und J. Kambeitz, Die thermisehen Eigenschaften von Athan ais Kdlte- 
mittel zur Erreichung sehr tiefer Temperaturen. Ais Kaltemittel fiir Tempp. zwischen 
—80 u. —100° kommt vor allem Athan in Frage, iiber dessen therm. u. calor. Daten 
aus alteren Zusammenstellungen jedoch keine geniigenden Angaben zu entnehmen 
sind. Das Zentralbiiro des Internationalen Kalte-Instituts in Paris hat Vff. daher auf- 
gefordert, die vorhandonen Dampftabellen krit. zu sichten u. daraus ein M o l l i e r - 
Diagramm fiir Athan zu entwickcln. — In der neuen Dampftabellc finden sich von 
—100 bis +32,1° folgende GróBen in Abhangigkoit von der Temp. T  verzeichnet: 
Druck p, d p/d T , Verdampfungswarme r, spezif. Vol. v' bzw. v", spezif. Gewicht •/ 
bzw. y", Enthalpie i' bzw. i", Entropie s' bzw. s" (wie iiblich ist bei den vier letzten 
GroBen der fl. Zustand durch einen Strich, der dampfformige durch zwei Stricho ge- 
kennzeichnet). Im 3\l0L L IE R -i7p-D iagram m  ist der Druck im logarithm. MaBstab 
aufgetragen, wcil dadurch das wichtigste Gebiet der tiofen Tempp. vergr6Bert wird, 
wahrend das unwesentliche u. unsichere iiberkrit. Gebiet zusammenschrumpft. An
gaben iiber die Warmeleit- u. Zahigkeitszahl yon gasfórmigem Athan in Abhiingigkeit 
yon der Temp., sowie ein umfangreiches Schrifttumsycrzeichnis beschlieBcn die Dar- 
stellung. (Z. ges. Kalte-Ind. 43. 209—14. 233—38. Okt. u. Noy. 1936. Karlsruhe, Techn. 
Hochschule, Kaltetechn. Inst.) JAACKS.

J. A. Courbis, Krystallisationsverfahren. Vortrag: Krystallisationsyerff. im ICreis- 
prozcB mit vier Stufen (Erhitzen, Waschen, Abkiihlung, Krystaliabscheidung), Krystalli- 
sioren durch Eindampfen u. Abkiihlen, Krystallisation im Umlaufyerf., wirtschaftliche 
Gesichtspunkte, Verf. dor N o r s k e  Sa l t v e r k e r . (Chem. Ago 35. 413—14. 14/11. 
1936.) r . k . Mu l l e r .

Enrico Fermi, Edoardo Amaldi, Oscar D’Agostino, Bruno Pontecorvo, 
Franco Rasetti, Emilio Segre und Giulio Cesare Trabacchi, Rom, Vermehrung 
des Gehaltes an kiinstlicher Radioaklivitat von Stoffen, z. B. Ag, Cu oder J durch Neu- 
tronenbeschieBung. Zwischen bzw. um die Strahlungsąuelle u. den bestrahlten Korper

chom. Engr. 13. 211—17. 1935.) D r e w s .

XIX. 1. 143
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wird eine die Wrkg. der ausgesandten Ncutroncn vorstarkcndca, bes. H2-haltiges Medium, 
angoordnet, z. B. W., Paraffin oder KW-stoffe. (It. P. 324 458 vom 26/10.
1934.) Sa l z m a n n .

Harold Simmons Booth, Cloveland Heights, Oh., V. St. A., Feine Verteilung von 
Stoffen. Zur Herst. von Krystalloiden in feinycrteiltem Zustand wird eine Lsg. eines 
wasserlósl. Krystalloides in einer geschmolzenen anorg. wasserlósl. inerton Verb. mit 
einem wss. Niedcrschlagsmittel in Beriihrung gebraeht, in welchem eine mit der Ober- 
flache der Krystalloide reagierende Verb. gelóst ist, um einen nicht isomorphen, in 
der Mischung uniósł, krystallin. Kórper zu bilden. Auf diese Weise soli z. B. Ca SO 4 
oder CaC03, das in geschmolzenein NaCl gelóst ist, in W. eingebracht werden, das 
z. B. H3P 04, H„SiPe, NaHS04, H„S04 oder dergl. enthalt. (A. P. 2 047 354 vom 
22/7. 1932, ausg." 14/7. 1936.) ‘ E. W o l f f .

E. K. H. Kugelberg, Djursholm, Schweden, Hcrstellung von Filtern, feinen 
Sieben o. dgl. Ein auf der Oberflachc nicht oder schlechtleitendes Materiał wird, wahrend 
es von einem gasfórmigen oder fl. Medium, dessen Widerstand gegen elektr. Entladungen 
gróBer oder von der gleichen GróBenordnung ist ais die des Materials, umgeben ist, 
zwisehen zwei oder mehreren auf gegeniiberliegendcn Seiten des Materials befind- 
lichen Elektroden elektr. Entladungen ausgesetzt. Hierbei ist zwisehen dem Materiał 
u. den Elektroden eine relative Bewegung vorhanden, so daB sich im ersteren eng 
aneinanderliegende feine Lócher bilden. Ais nichtleitendes Materiał yerwendet man 
z. B. Bakelit oder Celluloseacetat. (Schwed. P. 87 656 vom 1/2. 1936, ausg. 20/10.
1936.) D r e w s .

Armand Poelman und Etablissements R. Schneider, Frankreich, Gasreinigung. 
Filtermasse, bestehend aus Papier, auf dem sublimierbare Stoffe, die durch Verbrennung 
einer Mischung von 1 Teil Indigo, 1 Teil Benzidinsulfat u. 0,8 Teilen Kaliumpcrchlorat 
entstehen, niedergeschlagen werden. (F. P. 46 456 vom 19/7. 1935, ausg. 4/6. 1936. 
Belg. Prior. 9/8. 1934. Zus. zu F. P. 778 682.) E. W o l f f .

Amy, Aceves & King Inc., New York, N. Y-, V. St. A., Gasreinigung. Die 
Koagulation von MgO, Rauch, Nebcl, Aerosolen oder dgl., die in Gasen oder Dampfen 
enthalten sind, gcschieht unter Anwendung von Wcllen mit einer Frequcnz von 5000 
bis 100 000 Perioden in der Sekunde, z. B. mittels eines Friktionsstabes, eines piezo- 
elektr. (Juarzes, eines H a r t  m a n n schen Generators oder dgl., wobei die Energie 
der Wellenbewegung so groB gewahlt wird, daB in 300 FuB Entfernung yon dem 
Generator ein Druck von mehr ais 1 Dyn pro qcm erzeugt wird. (E. P. 445 775 vom 
15/10. 1934, ausg. 14/5. 1936.) E. W o l f f .

General Chemical Co., New York, N. Y., iibert. von: Bernard M. Carter, Mont- 
clair, N. J., V. St. A., Gasreinigung., Trocknen. Zur Behandlung von Gasen mit Fil., 
insbes. bei der NH3-, H2S04-Absorption, beim Trocknen von S 02-haltigen Gasen o. dgl. 
wird im Gleichstrom gearbeitet u. an der Gaseintrittsstelle mit Hilfe des Venturi- 
prinzips eine so hohe Gasgeschwindigkeit erzeugt, daB die dort eingefiihrte Fl. fein 
zerstiiubt wird, wodurch in dem mit Fullkórper yersehenen Turm bei wesentlich 
geringerer Gasgeschwindigkeit eine gleichmaBige Verteilung u. innige Beriihrung yon 
Gas u. Fl. gewahrleistet wird. (A. P. 2 046 500 vom 11/8. 1930, ausg. 7/7.
1936.) E . W o l f f .

Mathias Franki, Augsburg, Deutschland, Zerlegen von Gasgemischen. Zur Er- 
sparnis von Energie bei der Beschaffung der mindest erforderlicheu Waschfl. unter 
Anwendung eines Teilverflussigungsverf. wird derart gearbeitet, daB entweder ein 
Teil des Gasgemisehes im Gegenstrom mit den unter holiem Druck zu yerdampfenden 
schwersd. Bestandteilen yerfliissigt wird, oder daB bei der Entnahme der schwerfl. 
Bestandteile aus der Anlage in fl. Zustand die gesondert erzeugte Ersatzfl. fiir den fl. 
entnommenen Bestandteil einen Teil der Waschfl. bildet. Dadurch konnen bei der 
Herst. von 99°/o>S- 0 2 3/s der Luft auf den atmosphar. Druck der Rektifikation ent- 
spannt werden, so daB nicht nur die KiLlteleistung yerbessert, sondern auch der Ver- 
brauch an Waschfl. yerringert wird. (It. P. 326 813 vom 27/2. 1933.) E. WOLFF.

General Motors Corp., Del., iibert. yon: Francis Russell Bichowsky, Washing
ton, D. C., V. St. A., Kdltecrzeugung. Ais Absorptionsmasse fiir Kaltemittel wird CaCl2, 
SiCl4, CdCL, CuS04, SrBr2, MnBr2, MnCl2 o. dgl. yerwendet. Erlautert wird derKalte- 
prozeB an MnCL, das mit NH3 bei bestimmten Tempp. u. Drucken folgende Verbb. 
eingeht: MnCl,-ŃH3, MnCl2-2NH 3 u. JInCl2-6N H 3. Dadurch kann die hóhere NH3- 
Verb. unter Druck durch Żufuhr yon Warme in eine niedrigere Verb. unter Abgabe 
yon NHj-Dampf ubergefiihrt werden, der dann durch Kiihlung yerfliissigt wird, worauf
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durcli Erniedrigung des Druckes u. Kiihlung der niedrigeren NH3-Verb. der fl. NH3 
yerdampft u. dio niedrigero NH3-Verb. durch Absorption in eine hókero NH3-Vorb. 
iibergefiihrt wird. (A. P. 2 041 741 vom 7/9.1929, ausg. 26/5. 1936.) E. W o l f f .

Glenn F. ZellhoeJer, Bloomington, 111., V. St. A., Kdltemischung, bestehend aus 
CH3C1 ais Kaltetrager u. einem Losungsm. aus der Gruppe der Alkylather der Athylen- 
glykole. (A. P. 2040 905 vom 20/4.1934, auBg. 19/5.1936.) ” E. W o l f f .

Union Carbide and Carbon Corp., iibert. von: Henry L. Cox, Charleston, W . Va., 
V. St. A., Oefrierschutzmiltel, bestehend aus einer wss. Lsg., dio 35 Vol.-% Athylen- 
glykol enthalt, dem etwa 0,5—3 Vol.-°/0 einer Mischung von Schmalzól u. Mineralol 
mit einer geringen Menge eines Oxyalkylamins, z. B. Triathylenglykol, zugefugt ist. 
(A. P. 2 042 830 vom 6/1.1931, ausg. 2/6.1936.) E. W o l f f .

III. Elektrotechnik.
E. W. Seward, Durchbruchsfeldstarke in Luft. Vf. rniBt die Durchbruchsfeldstarke 

in Luft bei hoher Spannung u. Hochfreąuenz zwischen kugelfórmigen Elektroden in 
ihrer Abhangigkeit von der Oberflachenbeschaffenheit u. dem Materiał der Elektroden. 
Dabei wird mit sinusfórmiger Weehselspannung gearbeitet, dereń Seheitelwort bei dom 
tłberschlag die Durchbruchsfeldstarke ergibt. Die Freąuenz betrug durchweg
6-105 Hertz. Dio Spannung wurde langsam bis zum tłberschlag gesteigert. Vf. gibt 
eino Kurve an, die die Durchbruchsfeldstarke zwischen 14-mm-Kugeln in Abhangigkeit 
von der Oberflachenbeschaffenheit wiedergibt. Letztere ist durch die Zahl der t)ber- 
schliigo eharakterisiort, die zwischen den Kugehi ohne Nachbearbeitung (Politur) 
dcrselben erfolgte. Es zeigt sich, daB nach otwa 20 Oberschlagen die Durchbruchs
feldstarke merklich abnimmt. Auf Mikrophotographien wird die Aufrauhung dor 
Oborflache infolge der Uberschlage ersichtlich. Vf. fiihrt dann mit Kugeln einwand- 
freier Oberflacho (Durchmesser: 14 u. 12 mm) Prufungen der Durchbruchsfeldstarke 
in Abhangigkeit vom Materiał durch u. stellt fest, daB sich bei Stahl u. Bronze die 
gleichen Werte ergeben. Auch bei extrem sauber polierten Oberflachen wird diese 
Beobachtung bestatigt. (Electrician 117. 783—85. 25/12. 1936.) REUSSE.

W. S. Thomson, Die Priifung von Isolatoren. Vf. erortert yerschied. Methoden 
zur Priifung yon Hochspannungsisolatoren in Freileitungen. Er setzt die dabei maB- 
gebenden Gesichtspunkte auseinander u. hiilt es fiir ungiinstig, die einzelnen Priif- 
stlicke zur Priifung aus der Leitung zu entfernen u. im Labor. den yerschied. Belastungs- 
proben zu unterwerfen. Giinstiger sei die Priifung unter den n. Arbeitsbedingungcn 
in der Leitung selbst. (Electrician 117. 785. 25/12. 1936.) REUSSE.

N. Bogoroditzki und N. Titow, Tikond, ein festes Didektrikum mit gro/Ser Di- 
elektrizilatskonstante. Durch Zusammenschmelzen von TiO„ mit B-Pb-Glas oder anderen 
Stoffen werden Dielektrica mit DE. bis 100 bei kleinen Verlusten (Verlustwinkel 3 bis 
7') fur hohe Freąuenz erhalten. Eine M. („Tikond S“) mit DE. 50 stellt Vf. aus TiOa, 
PbO u. B20 3 im Verhaltnis 35: 50: 15 her, eine M. mit DE. 100 („Tikond K “) aus 
95% Ti02 +  5% PbO oder aus 85% TiO, +  7,5% PbO +  2,5% Si02 +  5% Kaolin. 
Die Anwendungsmoglichkeiten werden besprochen. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal 
technitscheskoi Fisiki] 6. 791—800. 1 Tafel. 1936.) R. K. M u l l e r .

Georges Claude, Ober die Uerslellung von weifiem Licht mit Luminescendeucht- 
róliren. Es wird iiber zwei techn. Lsgg. des Problems der Horst. von weiBem Licht 
mit Luminescenzleuchtróhren berichtet, die unter Mitarbeit yon A. Claude, Besson, 
Urbain u. Servigne gewonnen wurden. In beiden Fallen werden Quecksilbernieder- 
druckentladungen yerwendet. Im ersten Fali wird die Innenwand des Entladungsrohrs 
mit blau leuchtendem Ca-Wolframat iiberzogen, das durch die Linie 2537 A angeregt 
wird. Die langwellige ultrayiolette Strahlung des Hg u. des Ca-Wolframats wird durch 
Zinksulfidleuchtstoffe in Licht umgesetzt, die auf der AuBenwand des Entladungsrohrs 
angebracht sind. Die Zinksulfidleuchtstoffe werden so gewiihlt, daB die spektrale 
Verteilung des Gesamtliehts der des Sonnenlichts angepaBt ist. Die Lichtausbeute 
dieser Anordnung betragt 20 Ln/W. Im zweiten Fali wurde ein Ca-Wolframatleucht- 
stoff (vgl. nachst. Ref.) yerwendet, der durch Zusatz yon Spuren yon Sm zusatzlich 
aktiviert wurde, so daB auBer dem blauen Leuehten des Wolframats eine intensiyes 
Leuchten im Roten auftritt. Das Sm konnte so eingefiihrt werden, daB seine an sich 
schwache Leuchtf&higkeit yerstarkt wird. Bei Temp.-Erhohung bleibt sie erhalten. 
Dio spektrale Emissionsyerteilung dieses Leuchtstoffes hat eine Lucke im Griinen, die 
durch Zumisehung yon Zinksilicat ausgefiillt wird. Der Leuchtstoff konnte sowohl

143’
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bei Borsilieat- ais auch bei Quarzglas durch Erhitzen der Gliiser bis zum Erweichen 
angeschmolzen werden; dio mit dem Leucktstoff versohenen Glasrohren konnen dahor 
nachtraglich gebogen werden. Dio Lebensdauer der Rohren betragt mehrere tausend 
Stunden, die Liehtausbeutc fiir weiBes Licht liegt zwischen 20 u. 30 Ln/W., wobei 
die Elektrodenyerlusto eingereehnet sind. In ahnlicher Woiso konnen auch andere 
Leuchtstoffe, wie Molybdate, durch selt-enc Erden zusatzlicli aktiviert werden. Durch 
geoignete Wahl der seltenen Erden kann die Leuchtfarbe geandert werden. (C. R. hebd. 
Seanees Acad. Sci. 203- 1203—06. 7/12. 1936.) M. Sc h o n .

Marcel Servigne, Ober einige Luminescenzerscheinungen, die die Herstellung weipcn 
Lichts ermoglichen. (Vgl. vorst. Ref.) Unters. der spektralen Emission von Caleium- 
wolframat u. Calciummolybdat in Abhangigkeit vom Zusatz von seltenen Erden u. 
von der Temp. Das Ca-Wolframat besitzt ein Luminescenzspektrum, das aus einer 
breiten Bandę mit einem Maximum bei 5280 A besteht. Das Luminescenzspektrum 
von Ca-Molybdat erstreckt sieh weiter ins Gelb. Es besitzt zwei Maxima boi 5800 
u. 5300 A. Beide Leuchtstoffe enthielten ais Verunreinigung Silber. Bei Zusatz von 
seltenen Erden, bes. Sm, bis zu Yioo erscheint dereń Leuchten in einer Starkę, die 
mit der Menge des Zusatzes zunimmt. Glcichzeitig nimmt die urspriingliche Luminesconz 
der Wolframate u. Molybdate ab. Bei Temp.-Erhóhung nimmt dereń Leuchten ebenfalls 
ab, wahrend das des Sm konstant bleibt. Mit derartigen Leuchtstoffen lassen sieh 
Leuchtróhren entwiekeln, die weiBes Licht emittieren. (C. R. hebd. Sćanees Acad. Sci. 
203. 1247—49. 7/12. 1 9 3 6 . ) _________ ______  M. Sc h o n .

Deutsche Celluloid-Fabrik, Deutschland, Scheider fiir Akkumulatoren, bestehend 
aus einer perforierten Holzplatte, die auf beiden Seiten mit einem Korper umkleidet 
ist, der aus einem polymerisierten Stoff auf der Basis von Vinylalkohol oder dessen 
Deriw., oder aus einem Gemisch dieser Stoffe mit Deriw. der Acrylsauro oder des 
Chlorids des Polyvinyls besteht. — Ein solcher Scheider yereinigt die Vorteilo des Holzcs 
mit der Isolierfahigkeit des Ebonits. (P. P. 805 011 vom 17/4. 1936, ausg. 9/11. 1936.
D. Prior. 20/4. 1935.) R o e d e r .

Deutsche Celluloid-Fabrik, Deutschland, Scheider fiir Akkumulatoren. Sie 
werden aus roh gegossencn Stucken des Polymerisationsprod. des Vinylalkohols u. 
soiner Deriw., insbesondere des Vinylchlorids u. -acetats hergestellt; oder es werden 
diese Stoffe mit Deriw. der Acrylsauro oder des Polyvinylchlorids yermischt. — Solchc 
Scheider sind gut saure- u. hitzebestandig. (F. P. 805 233 vom 22/4. 1936, ausg. 
14/11.1936.) R o e d e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Elektrischer Akkumulator, bei 
dem wahrend der Ladung aus der Lsg. aus den Kationen stammende olektroehem. 
akt. Stoffe auf unangreifbare Elektrodcn niedergeschlagen werden, dad. gek., daB 1. dio 
Anionen elektrochem. indifferont sind; — 2. die Anodo aus einem PreBstiick besteht, 
das aus einer Grapliit enthaltenden M., insbes. aus einer Mischung von Graphit u. 
einem Phenolformaldohydkondensationsprod. hergestellt ist; — 3. dio Kathode aus 
Cu besteht; — 4. ais Elektrolyt Pb-F-Borat oder Pb-F-Silieat benutzt wird; — 5. ein 
gut 16sl. Mn- oder Zn-Salz verwendet wird. — 3 weitere Anspruchc. — Der Akkumulator 
zeigt in entladenem Zustand keine der Sulfatierung des Pb-Akkumulators iihnliche 
Erscheinung. (It. P. 325 720 vom 24/11. 1934. D. Prior. 27/11. 1933.) R o e d e r .

Lucien Frey, Frankreieli, Verbesserung an Akkumulatoren. Es wird Ramie 
(Ghinagras) zur Herst. von Scheidem u. Batteriegehausen verwandt. Sic ist gegen 
H2S04 bis zu einer Viscositat von 33° Be widerstandsfahig u. fiir Scheider in Form eines 
Gewebes, auch zusammen mit Holz oder Glaswoile, geeignet. Fur Batteriegehauso 
wird sie in Verb. mit isolierenden Bindemitteln, z. B. Kopalgummi oder Gilsonit, gebraueht. 
(F. P. 804 818 vom 7/4. 1936, ausg. 3/11. 1936.) R o e d e r .

Soc. An. des Accumulateurs Monoplaąue (Erfinder: Paul Pautou), Frankreieh, 
Nickeloxyd- und -zinkakkumulator und seine Aufladung. Um eine ungleichmaBige 
Zn-Auflage an der negativen Elektrodo beim Aufladen zu vermeidcn, wird im Elek- 
trolyten eino Zn-Menge aufgelost, die gleicli ist

C ■ 1,217 +  0,1 C -1,217 +  0,01 C ■ 1,217 =  1,35 C , 
wo C die Kapazitat in Amp.-Stdn. bei 5-std. Entladung ist. Die Ladung muB bei 
Spannungserhohung auf 2,05 V unterbroehen werden. (F. P. 805 061 vom 1/8. 1935, 
ausg. 10/11.1936.) R o e d e r .

Vereinigte GlUhlampen und Elektricitats A.-G., Ungarn, Herstellung ron Gliih- 
drtihten aus Wolfram in Doppel- oder Mehrfachwendelform, bes. fiir Gliihlampen mit
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einer N2 enthaltenden Gasfiillung. Der Draht wird auf Kerne aus Mo, Ta oder Zr 
gewickelt u. in oiner Atmosphare yon H2 oder einem Edelgas wahrend einiger Sek. 
auf 1500—2000° erhitzt. Es folgt eine Erhitzung auf 1000—2400° wahrend einiger 
Min. in einer Atmosphare von 25% H2 u. 75% N2. Die Kerne werden dann, oder 
auch vor der zweiten Erhitzung, durch Auflsg. in einer Mischung von H2S04 u. H N03, 
der Hg u./oder eine Hg-Verb. zugefiigt ist, entfernt. — Der Draht erhalt durch diese 
Behandlung eine groBkrystallin. Struktur u. wird widerstandsfahig gegen Formande- 
rungen. (F. P. 800 352 vom 4/1. 1936, ausg. 3/7. 1936. Ung. Prior. 7/1. 1935.) R o e d .

Claude Neon Lights Inc., New York, Leuchlrblire. Dio Róhre enthalt eine 
Fiillung eines akt. Gases, z. B. Ho von 3—5 mm, u. hat stabilisiorondo Elektroden. 
Dieso bestehen aus einem zum Rohroninneren offonen Cylinder aus Cu oder Ni, der 
innen mit einer Sehicht eines Oxyds, Hydroxyds oder l ’eroxyds oines elektropositiven 
Metalls, z. B. Ba, Ca odor Sr, bedeckt ist. Dic Elektroden werden einer Warme- 
behandlung unterworfen, bei der sich eine Zwischenschiclit niedrigerer Oxyde bildot. — 
Dio Lcuchtrohre, die cino golbliehc Glashiille haben kann, hat eine Lebensdauer von
2—3000 Stdn. (It. P. 293 988 vom 12/11. 1930. A. Prior. 15/11. 1929.) R o e d e r .

Comp. des Lampes, Frankreich, Dampflampe, bcs. Na-Lampo, welche durch 
Zusatz von Cd u. Hg so kompensiert ist, daB sio eine dem Tageslicht ahnliche poły- 
chromo Strahlung aussendet. Dio Lampe hat weridelformige Elektroden, dio mit akt. 
Stoff, z. B. BaO, bedeckt sind. Sie ist von einer doppelwandigen evakuierten Hiillo 
umgeben. Bei cincr Fiillung von 4—10% Na, 30—65% Cd u. 30—65% Hg betragt 
dic Stromdichte 100—200% der bei reiner Na-Fullung, bei einer Ausbcute von 25 bis 
35 Lumen jo Watt. Ein geringer Zusatz von Ne bei 1,5—5 mm erleichtert dic Ziindung. 
(F. P. 805 242 vom 23/4. 1936, ausg. 14/11. 1936. A. Prior. 23/4. 1935.) R o e d e r .

Adolf Guntherschulze und Hans Betz, Elektrolyt-Kondcnsatoren. Ihre Entwickl., wissen-
schaftl. Grundlagc, Hcrstellg., Messg. u. Verwcndg. Berlin: M. Krayn. 1937. (178 S.)
4°. M. 14.—; geb. M. 16.—.

IV. Wasser. Abwasser.
Efisio Marne li und Umberto Carretta, Analyse des Wassers, des Gases und des 

Sddammes der „vorgeschichllichen Thermen" ton Monłegrollo-lerme (Colli euganei). 
Bei dem untersuchten W. handelt es sich um eine hypcrtliermale Quelle mit Br-, J- 
u. S i02-Goh. u. einer Radioaktivitat von 0,9573 Millimikrocurie pro Liter (Gas: stiindlicli 
ca. 360 1 mit 6919 Millimikrocui-ie). Auch der Schlamm u. die aus dem W. sich nieder- 
schlagenden Abscheidungen werden untersueht. (Ann. Chim. applicata 26. 475—88. 
Okt. 1936. Padua, Univ., Inst. f. pharmazeut. u. toxikolog. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Giuseppe Bragagnolo, Die Mineralwasser von Venetien. Analyse, chemisch- 
physikalische Unłersudiung und Klassifizierung nach Marolla und Sica. Bericht iiber 
das Ergebnis von Unterss. an 76 Wassern mit Analysentabellen. (Ann. Chim. applicata 
26. 460—75. Okt. 1936. Ferrara, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

— , Die Minerał- und, Heiląudlcn der Schweiz. III. Toil. Mineraląuelle von 
Mellingen. (II. ygl. N u s s b e r g e r  bzw. Ca d is c h , C. 1937. I. 956.) Chem . Zus. u. 
geolog. C h a rak teris tik  d e r (Juello. (M itt. G ebiete L obensm ittc lun tors. H yg. 27. 
380—82. 1936.) Ma n z .

E. Naumann, Die Bedeutung der Trinkwasserenthdrtung und ihre Aussichten in 
Deutschland. Zentrale Enthartung des Trinkwassers ist mit Riicksicht auf den geringen 
seifenverbrauchenden Anteil nur im Einzelfall gerechtfertigt; Hinweis auf gesteigerto 
Verwendung von W.-Enthiirtungsmitteln im Haushalt. (Gas- u. Wasserfach 80. 7—9. 
2/1. 1937. Berlin-Dahlem, PrcuB. Landesanstalt f. W.-, Boden- u. Lufthygiene.) Ma n z .

W. Heckmann, Neues Verfahren zur Beschleunigung und Verbesserung der Ent- 
hdrtung von Wasser besonders auf kaltem Wege. Dio Nd.-Bldg. in dem durch Zusatz 
von Chemikalien enthartetenW. wird durch Beriihrung mit einem Gemiscli verschiedcn- 
artiger Metallspane (Messing oder RotguB/Al-Legiorung; Haufung kurzgeselilossener 
galvan. Elementc) beschleunigt. (Warmo 59. 861—64. 26712. 1936. Bochum.) M ynz.

Frank E. Hale, Enteiscnung ohne Beluflung. — Die Fiillung von Ferrocarbonal in 
geschlossenem System. Weichcs, O-freies, C02- u. Fe-haltiges Grundwasser wird durch 
Zusatz von Kalkmilch auf ph =  8,4 bei 5 mg/l Carbonatalkalitat in geschlosscnen 
Filtern ohno Luftzusatz auf 0,22 mg/l Rcst-Fc enteisent. (J. Amer. Wator Works Ass. 
28. 1577—90. Okt. 1936. New York, N. Y., Dept. of Water Supply.) Ma n z .
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Eskel Nordell, Enteisenung und Entmanganung durch Zeolithc und. Manganzeolith- 
verfahren. Oberbliek iiber dio bekannte Verwendung yon Zeolithen im Zusammen
hang mit Beseitigung von Fe u. Mn aus Grundwasser. (J. Amcr. Water Works Ass. 
28. 1480—87. Okt. 1936. New York, N. Y., The Permutit Co.) Manz.

R. F. Goudey, Restchlorung im Nctz von Los Angeles. Dio laufende Ermittlung 
des Rest-Cl orgab groBerc Schwankungen, die durch intensivere Mischung behoben 
wurden. (J. Amer. Water Works Ass. 28. 1742—55. Nov. 1936. Los Angeles, 
Cal.) Ma n z .

B. A. Adams, Orundlagen und Praxis der Reinigung des Schwimmbeckenwassers. 
(Vgl. C. 1936. I. 1074.) Es werden Normen u. Deutung bakteriolog. Unters.-Befundc 
besprochen. (Baths, Bath Engng. 2. 261—63. Dez. 1936.) Ma n z .

E. H. Ellis, Die Verwendung des „Bwfilterverfahrens“ zur Reinigung von Schwimm- 
beckenwasser. Sehwimmbeckenwasser soli in cinom 5-stufigen Filter durch Beluftung 
u. Einw. von Protozoen mechan. u. bakteriolog, gercinigt werden. (Baths, Bath Engng.
з. 246—49. Nov. 1936.) Ma n z .

H. R. Lupton, Zerkleinerung der fesUn Stoffe im Abwasser. Die Zerkleinerung
der Schwebestoffe erleichtcrt bei den ohno Reinigung in das Meer abgefuhrten Ab- 
wiissern den Abbau der Fakalstoffe in einem kleineren Gebiet u. macht bes. Behandlung 
des Rcchengutes entbehrlich, dessen Abtrennung die Faulnisfahigkeit des Abwassers 
ohnehin kaum yermindert. (Munic. Engng. sanit. Rec. munic. Motor 99- 40—42. 
14/1. 1937.) _ Ma n z .

S. H. Jenkins, Die biologische Oxydation von Stearinsćiure in Tropfkorpem. In 
Ggw. von Nahrsalzen oder besser von Abwasser kann stearinsaures Na in eingearbei- 
teten Tropfkorpern abgebaut werden; bei hoheren, in Abwasser kaum yorkommenden 
Konzz. zeigen sich weiBe, zum Teil aus Stearinsaure bestehende Belagc des Fullmaterials. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 315— 19. 30/10. 1936.) Ma n z .

Richard Pomeroy, Verbesscrte MetJiodc fiir die Bestimmung der Sulfide. Ident. 
mit der C. 1937. I. 959 referierten Arbeit. (Water Works Sewerage 83. 279—81. 
Aug. 1936. Los Angeles, Cal.) Ma n z .

Margaret D. Foster, Volumetrische Bestimmung der Sulfate im Wasser. Das 
kaufliche, zumeist losl. Chromat cnthaltende BaCr04 ist durch Losen in n-HCl u. 
Fallcn der yerd. Lsg. mit NH3 yorzureinigen u. die Korrektur fiir die Loslichkeit des 
BaCr04 mit Hilfe der Differenz aus Verss. mit bekannten Sulfatmengen zu crmitteln. 
Verf.-Vorschrift: Man neutralisiert 100 ccm W. mit n-HCl gegen Mcthylorange, setzt 
10 ccm BaCr04-Lsg. (ca. 7,5 g BaCr04 in 1 1 0,25 n-HCl), nach 10 Min. u. ofterem 
Umschwenken NH3 bis zum Farbumsehlag in Gelb zu, filtriert nach 10 Min., wascht 
Nd. einige Małe mit dest. W. u. titriert nach Zusatz yon 10 ccm 10%ig. KJ-Lsg. u.
2 ccm HCI 1,18 mit 0,05-n. Na2S20 3-Lsg. Resultate weichen um ^  0,2 mg yon ge- 
wichtsanalyt. Werten ab. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 195—96. 15/5. 1936. 
Washington, D. C., U. S. Geological Suryey.) Ma n z .

Jose Casares Gil, Uber den Nachweis von salpelriger Saure und Snlpetcrsdure in 
Trinktmssem. Das Auftreten der Blaufarbung mit Jodzinkstarko wird bei gleichem 
Nitritgeh. durch stcigendc Mengen KJ oder Saure beschleunigt. An Stelle des G r ie s s -  
schen Reagens wird die Verwcndung einer festen Mischung yon 3 Teilen gepulyerter 
Sulfanilsaure u. 1 Teil ot-Naphthylamin (Nitritreagens Griess-Casares) empfohlen; boi 
Zusatz einer etwa erbsengroCen Menge zu 10—15 ccm W. tritt in Ggw. von 0,01 mg/l 
N20 3 in 2—3 Min. Rotfarbung auf. Das Reagens ist in Verb. mit Zinkstaub auch 
fiir den Nachw. yon Nitrat yerwendbar, wenn anwesende Nitrite durch Kochen mit 
CH30H  u . Eisessig entfernt sind. (Chemiker-Ztg. 60. 896—97. 31/10. 1936. 
Madrid.) _______ ___ ______  M an z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Weickmachen von nicht ge- 
reinigtem- Wasser, das eine betrachtlichc Gipsharte besitzt u. keine oder nur geringe 
Mengen an Erdalkalichloriden enthalt. Das Verf. besteht darin, daB dem W. BaCO,
и. gegebenenfalls C02 zugesetzt wird, um die Gipsharte in Carbonathartc uberzufiihren,
u. nach dem Abtrennen der festen Anteile wird das W. mit einem Basenaustauscher 
behandelt, der austauschbare H-Ionen besitzt, u. ansehlieBend entgast. (E. P. 456 571 
vom 12/6. 1936, ausg. 10/12. 1936. D. Prior. 15/6. 1935.) M. F. Mu l l e r .

Josef Crosfield & Sons Ltd., Wamngton, und Reginald Fumess, Lower Walton, 
England, Basenaustauscher aus Kohle durch Einw. yon Sulfonierungsmitteln. — Z. B. 
wird Kohle durch ein 30-Maschensieb getrieben, mit der 7,4-fachen Menge konz. H2S04
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(1,84) gomischt, 3 Stdn. auf 95° erhitzt. Nach Erkalten wird die H2S04 mit W. aus- 
gewaschen. Die kornige M. laBt sich zum Enthdrten von W. benutzen u. mit 5°/0ig. NaCl- 
Lsg. wiederbeleben. Statt H2S04 kann man C1S03H, auch in Losungsmitteln wie 
Trichłorathylen verwenden. (E. P. 455374 vom 14/1. 1935, ausg. 19/11. 1936.) Altpw

[russ.] Probleme der Hydrochemie. Sammlung von Aufsatzcn. Leningrad-Mośkau: Red.-isd
otd. ZUEGNS. 1036. (II, 110 S.) Rbł. 4.50.

V. Anorganische Industrie.
P. Parrish, Yerhdltnisse in der Schwerdiemikalieninduslrie im Jahr 1930. Dic 

Verhaltnisse haben sich gegeniiber 1935 gebessert. Bosprochen wird synthot. NHn, 
Gasindustrieprobleme, S, H2S04, Alkaliindustrio u. Ca-Superphosphat. (Chom. Agc 35. 
543—47. 26/12. 1936. South Metropolitan Gas Co.) B e h r l e .

Gerhard Roesner, Das Sulfidijwerfahren — ein neuer Weg zur Nutzbarmachung 
schwefeldioxydhaltiger Gase. Durch das Sulfidinverf. wird dic Nutzbarmachung diinner 
oder hinsichtlich der Konz. stark schwankender Rostgasc zur Herst. von 100%ig. S 02 
ermóglicht. Au Stelle der bisher ublichen Behandlung der Rostgaso mit W. tritt Aus- 
waschen mit einem Gemisch von aromat. Aminen (Rohtoluidin oder -xylidin) u. Wasser. 
Diese Stoffe ergeben mit S 02 lockere chem. Verbb., die oberhalb 80° unter Regene- 
rierung des Absorptionsmittels 100%ig. SO; abspalten. Wird das so erhaltono SO= im 
Koksgenerator red., so ist der dabei erhaltene elementare S vollig frei von As, Sc u. 
Bitumen. Der Reinheitsgrad ist 99,995%. (Metali u. Erz 34. 5—11. 1937.) D r e w s .

— , Schwefelsauregewinnung. Ein modemer Bleikanimerbetrieb in Khufs Lynn. 
Beschreibung einer HjSO^-Fabrik nach dem Syst. R e  NE M o r it z  in den Werken von 
W e s t  N o r f o l k  F a r m e r s ’ M a n u r e  & C h e m ic a l  Co -o p e r a t iv e  Co ., L t d . (Chem. 
Agc 35. 431—36. 21/11. 1936.) R. K . M u l l e r .

F. N. Belasch, Die Flotalion von Selen aus den Sćhlammen von Schwefelsdure- 
anlagen. Die Verss. zur Gewinnung des Se aus den Sćhlammen von Schwefelsiiurc- 
anlagen durch Flotation wurden mit einem Schlamm der Zus.: 3,76% Se, 34,95% Pb. 
26,13% SiOn, l,90%Fe, 24,4% Feuchtigkeit ausgefuhrt. Das Materiał -inirde ge- 
siebt u. der Teil unter 417 n (nach RoBINŚ)fur den Vers. in einem kleinen Celluloid- 
flotierer vcrwandt. Ais Reagenzien dienten: NaOH, Emulsol, Aroflot, Aldol. Dic 
giinstigsten Ergebnisse wurden mit Aldol (in einer 10%ig. Lsg. von A. oder Petroleum) 
erzielt. Die Dauer der Flotation fur das Konzentrat 25 Min., fiir ein Zwischcnprod.
60 Minuten. Eine D. der Fl. 1 :4  u. eine Temp. von 30° sind am vorteilliaftesten. 
Die Ausbeute betrug ca. 75%. (Rare Metals [russ.: Red kije Metally] 5. Nr. 5. 15—19. 
Sept./Okt. 1936.) H. U c k e .

K. D. Jacob, Phosphalc. (Vgl. C. 1936.1. 2165.) Wirtschaftbericht 1935. (Minerał 
Ind. 44. 452—66. 1936.) P a n g r it z .

— , Arsenik. (Vgl. C. 1936. I. 2165.) Wirtschaftsbericht 1935. (Minerał Ind. 44. 
38—40. 1936.) P a n g r it z .

V. L. Eardley-Wilmot, Diatomit (Kieselgur). (Vgł. C. 1936.1. 2165.) Wirtschafts- 
bcricht 1935. (Minerał Ind. 44. 170—76. 1936.) P a n g r it z .

Jean Caillaud und Jean Beaufils, Untersuchung von Kicsdsauregden und anderen 
Trocknungsmiltdn. Oberblick iiber die Methoden zur Best. des Trocknungsvermogens 
von Si02-Gelen mit prakt. Anwendungsbeispielen: Best. von M., Vol., scheinbarer D., 
stat. u. dynam. Trocknimgsverss., Best. dor Trocknungsgeschwindigkeit, Auswertung 
der Ergebnisse zur Beurteilung der Wirksamkeit eines Gels, Best. der Regencrier- 
fahigkeit, Obertragung der Methoden auf andere Trocknungsmittel, Bedeutung des 
Warmeisolieryermogens. (Chim. et Ind. 35. 1280—92. Juni 1936.) R. K . M u l l e r .

M. N. Jakimow und J. I. Kuminowa, IsolhermiscJic Verdampfung der Sole des 
Sees „Kutschuk“ bei 250 mit Bestimmung (for Dampfdrucke in Abhangigkeit von Konzen- 
tralion. Unters. der Abscheidungsfolge der Salze (NaCl, MgS04, MgCl, u. Na2S04) aus 
den Sommer- u. Wintersolen (Rape) des Kutschuksees u. Best. der Dampfdrucke 
in Abhangigkeit von der Konz. der Lósungen. Besprechung der Moglichkeit der Ge
winnung von Br u. MgCl2 ■ 6 H20 , sowie von neuen Baumaterialien (jMagnesiazement) aus 
den Mutterlaugen. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8 . 221—26. 1935.) K l e v e r .

W. I. Bibikow, Das Rhcnium im Prozę fi der Ammmiummolybdatgewinnung. 
Die Unters. von Flugaschen einer Reihe von Kupfer- u. Blei-Zinkwerken auf Re ergab
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negatiyo Resultate. Im Molybdanglanz von „Tschikoi“ dagegen wurden 0,000 12% Ro 
naehgewiesen. Bei der Verarbeitung desselben auf NH4-Molybdat ergab sich, daB 
auBer im Ausgangsprod. nur in den Mutterlaugen 0,0001% u. in den Flugaschen
0,00011% naehgewiesen (eolorimetr.) werden konnten. Somit entweichen ca. 90 bis 
92% des Re durch Yerdampfen (Kp. der Re20 , =  363°) beim Róstcn des Molybdan- 
glanzes bei einer Temp. von ca. 600° in den Abzug u. worden im Flugstaubkanal nicht 
wieder kondensiert. Bei einem Laboratoriumsvers., bei dem alle Abgase u. Flugaschen, 
die bei der Róstung entstehen, aufgefangen wurden, wurde dann aueh 95% des in den 
Yorlaufen bestimmten Re gefunden. (Rare Metals [russ.: Redkije Metally] 5. Nr. 5. 
25—28. Sept./Okt. 1936.) __________________ H. U c k e .

Giancarlo Vender, Mailand, Herstellung von HiOi und Persalzen. Die wss. Lsgg. 
der 1’ersulfate, Percarbonate u. dgl. werden zwecks Erhóhung ihrer Bestandigkeit 
vor dem Destillieren, die Lsgg. der Pcrboratc u. a. Persalze vor dem Trocknen, Er
warmen bzw. bei ihrer Vcrwendung zum Blcichcn, Oxydieren oder Farben mit 
Farbstoffen der p-Phenylendiaminreiho mit dem Sulfonierungsprod. eines Alkyl- 
esters hochmol. aliphat. Fettsauren, z. B. des Oleinsaurebutylesters versetzt. (It. P. 
829099 vom 18/3. 1935.) Sa l z m a n n .

Metallgesellschaft A. G., Frankfurt a. M., Gewinnung von SO„ aus Gasen. Der 
Absorptionsmisehung werden Verbb. der Erdalkalimetalle zugesetzt, die sich mit 
S 04 zu uniósł. Sulfaten umsetzen. (Belg. P. 408 347 vom 11/3. 1935, ausg. 5/8. 1935.
D. Prior. 20/7. 1934.) H a u s w a l d .

I. G. Farbeniadustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Persiel), Frankfurt a. M., 
Verdicken von starken Alkalilaugen und Salzldsungen, dad. gek., daB man den Alkali- 
laugen oder starken Salzlsgg. in starkom Alkali lósl. Alkalisalze von Carboxylgruppen 
enthaltenden Polyvinylverbb. zusotzt. Es werden zu diesem Zweck z. B. dio Natron- 
salzo der Polyacrylsaurc, einer durch Polymerisation von Vinylathylathor in Ggw. 
von Maleinsdureanhydrid oder einer in gleichcr Weise durch Polymerisation von Styrol 
erhaltenen Polycarbonsaure vorwendet. (D. R. P. 638 531 KI. 12g, vom 24/12. 1933, 
ausg. 17/11. 1936.) HORN.

Oronzo Rigillo, Genua, Herstellen von Bleicarbonal. Man Ycrwendct das mit 
Damfifen von Eisessig oder Essigsaureanhydrid zu behandclnde Pb in móglichst groB- 
oberflachiger Form, z. B. in Form von Pb-Wolle, dereń Fiiden etwa 0,1 mm stark 
u. %—1 mm breit sind. Dio Rk. verlauft dann zu 100%- (It. P. 330 983 vom 4/5.
1934.) A l t p e t e r .

Joseph R. Spies, Collego Park, Md., V. St. A., Wiedergewinnung von Silber und 
Jod aus Jodsilber. Das AgJ wird mit Kónigswasser behandelt. Das entstehende 
JC1 wird in J u. HJO durch Hydrolyse ubergefiihrt, HJO mit Na2S20 4 red. u. AgCl 
in NH3 gelóst u. ebenfalls, z. B. mit NaoS20 4, red. (A. P. 2 060 539 vom 21/5. 1935, 
ausg. 10/11.1936.) H o r n .

James Street, Carbon monoxidc. London: Low. 1937. (312 S.) 7 s. 6d.

VI. Silieatchemie. Baustoffe.
Gaston Richet, Dic modenien Emaillierer des W. und 20. Jahrhunderls. (Ceram., 

Verrerie, Emaillerie 4. 345—49. Sept. 1936.) P l a t z j ia n n .
A. Gallasch, Der Einfluf} des Schwefels auf glasierle Erzeugnisse. Beim Vergleich 

antiker, glasiertcr Mauersteino oder Dachziegel mit neuzeitlichen fallt oft die gróBere 
Haltbarkeit der ersteron auf, was yomehmlich darauf beruht, daB friiher mit schwefel- 
froiom Holz gebrannt wurde, wahrend heutc zumeist Kohle mit S-Geh. ais Brenn
stoff dient. Um móglichst dauerbestandige Glasuren zu erhalten, soli sulfatfreies Ton- 
material verwendet werden. Sulfathaltiges W. ist beim Anmaohen zu vermeiden. 
Glasurbestandteile mit móglichst wenig Schwefel u. schwefelarme Kohle sind zu be- 
nutzen. Zu glasierende Fabrikate miissen seharf gebrannt sein, wcil sonst der Seherben 
durch Einlagerung von Salzon infolge des S-Geh. der Ofenfeuerluft leicht zur Ver- 
witterung neigt. Bei hoher Hitze treibt die Si02 des Scherbens die Schwefelsaure ge- 
maB CaS04 +  SiO, =  CaSi03 +  S03 aus. In gleichcr Weise zerstórt die Kieselsauro 
aueh die an Magnesia u. an die Alkalien gebundene Schwefelsaure. (Ziegelwelt 68.
1—3. 7/1. 1937.) P l a t z m a n n .
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Theodore R. 01ive, Yerbcsscrtc Ęmailfritleherałellung durch konlinuierliches 
Schmehen. Vf. besehreibt das neue, kontinuierlioh arbeitcnde Verf. der Emailfritte- 
herst. bei der Porcelain Enamcl & Mfg. Co. (Chem. metallurg. Engng. 43. 642—44. 
Doz. 1936.) P l a t z m a n n .

Richard Aldinger, Gastriibung in Emails. Es ist bereits łange bekannt, daB die
im Email festgestellten Bliischen Bedeutung fiir die Emailtriibung besitzen. Bisher
wurden aber aus dieser Erkenntnis keino prakt. Eolgerungcn gezogen. Erst neuer- 
dings widmet man dem Problem yermehrtc Aufmerksamkeit u. stellt fest, daB dio 
Gastriibung mehr oder weniger an der Gesamttrubungswrkg. boteiligt ist. Verss., 
die Gastriibung zur alleinigcn oder wenigstons hauptsachlichen Triigerin der Triibungs- 
wrkg. zu machen, haben erheblieho Fortschritto gebracht. Weitcro Vervollkomm- 
nung des Verf. wiirdo eine Erspamis an fes ten Triibungsmittoln, wie Zinnoxyd, Antimon- 
oxyd, Zirkonoxyd, bedeutcn. (Keram. Rdsch. Kunstkeram. 45. 13—15. 13/1.
1937.) P l a t z m a n n .

V. Ctyroky und M. Fanderlik, Spezifilcation der Bleiglaser in der Tschechoslowakei.
Fiir dio Bewertung yon Pb-Glasern sind die opt. u. pliysikal. Eigg. wichtiger ais der
PbO-Gehalt. Es werden folgende Mindestwerte fiir den Brechungsindex nn (a), dio 
relative Dispersion \jv  (b), das spezif. Gewicht (c) u. den PbO-Geh. (d %) angegeben:
1. „Bóhm. Bleiglas": a 1,519, b 0,017, c 2,56, d 9,0; 2. „Bohm. Bleikrystallglas": a 1,530, 
b 0,020, c 2,78, d 20,0; 3. „Kompositionsglas fiir Gablonzer Ware (u. Edelsteinnach- 
ahmungen)“ : a 1,61, 6 0,027, c 3,54. (Skl&rske Bozhledy 13.129—33.1936. Koniggratz 
[Hradec Kr&loye], Staatl. Glasforseh.- u. -unters.-Inst.) R. K. Mu l l e r .

— , Rohrleilungeti aus Porzcllan. Hartporzellanrohrc mit Durchmessern von 
10—65 mm liehter Weite u. Liingen yon 1,50 lassen sich łieute einwandirei herstellen. 
Auch das Problem des Zuschncidcns der gewiinschten Liingen u. der diehthaltenden 
Verbb. zwischen den einzelnen Rohi-ętellen ist gelost. Der Anwendung in der Haus- 
technik steht demnacli nichts mehr entgegen. Besonderc Vortcile sind gutes Aus- 
sehen, glatte u. glasierte Oberflaclie, hohe chem. Bestandigkeit u. gutes Widerstands- 
yermogen gegen Temp.-Scliwankungen. (Chemiker-Ztg. 61- 58. 13/1. 1937.) P l a t z m .

P. N. Grigorjeff und W. T. Kaschirina. Die Entjemung ton Eisen aus Tonen 
und Sanden. Die Enteisenung kann mit Lsgg. yon schwefliger Saure sowohl unter 
Erwarmen ais auch in der Kalte bcquem durchgcfiihrt werden. Die eingewogene Menge 
Ton oder Sand wird mit der etwa 5-fachen Mengo W. ubergossen, das dann mit S 02 
gesiitt. wird. Lohnendo Anwendung des Verf. ist nur zu erwarten, wenn man sich auf 
silicat. Mineralien beschrankt, die nicht mehr ais 2—3°/o eisenhaltige Verunreinigungen 
enthalten. Aus Mineralien lost schweflige Siiure vorwiegend die Eisenoxydstufe, die 
Form, die in Tonen u. Sanden am hiiufigstcn vorkommt. (Sprechsaal Keram., Glas, 
Email 70. 2. 7/1. 1937.) PLATZMANN.

Ja. A. Ssokolow, Die Eigenschaflen ton Tonen und die Trockenpressung des 
Klinkers. Vf. untersueht das Verh. yerschied. Tone beim trocknen Prcssen u. findet, 
daB nicht allo Tone gleich gut zum Formen in trockenem Zustand geeignet sind. Dio 
Eignung der Tone zum Pressen in trockenem Zustand wird durch ihre mechan. Eigg. 
bestimmt. Bes. ungeoignet erweist sich der durch Entschlammung von Murmanskton 
erhaltene Staub u. dessen Gemische mit Ton. (Baumater. [russ.: Stroitelnyje Materiały] 
1936. Nr. 5. 14— 19. Mai.) v. F u n e r .

S. P. Loginow, Bedeutung der Kompression der Masse beim Trockenpressen auf 
der Boidopresse. Resultate der Verss. iiber den Zusammenhang zwischen der Kom
pression, dem Feuehtigkeitsgeh. u. der Zus. der benutzten Tone bei der Herst. yon 
Ziegeln mit der Boidopresse werden besprochen. Am zweckmaBigsten erweisen sich 
beim trockenen oder halbtrockenen Prcssen die fetten, lcichtbackenden Tone u. Lóss, 
bei mageren sandigen Tonen wird beim Brennen durch die Umwandlung des Sandes 
dio Struktur des Ziegels zerstort, was teilweise durch erhóhte Kompression (100% ), 
Erlióhung der Feuchtigkeit auf 14%  u- hoheres Brennen aufgehobcn werden kann. 
(Baumater. [russ.: Stroitelnyje Materiały] 1936. Nr. 5. 12—14. Mai.) v. F u n e r .

D. S. Tschokolow, Das Auflragen der Schmierung mit einem Puleerisalor auf 
den rohen Zicgelformling tor dem Nachpressen. Ausgefiihrte Betriebsyerss. ergaben, 
daB durch die Einfulirung des Pulyerisators zum Bespritzen des Ziegelformlinges mit 
einem Gemisch aus Kerosin u. Naphtha eine Ersparnis im Verbraueh des Schmiermittels 
u. eine Erhóhung der Qualitat der ZiegelpreBlinge durch bessere (głatto u. gleiclimaBige) 
Oberflache erreicht wird. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 4. 33—34. 1936.) Fun.
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I. Ja. Slobodjanmk und T. N. Runskaja, Die Anderungen der physikalisch- 
chemischen Eigenschaften am Bausteinen aus Tonmcrgel unter der Einuńrkung von 
Feuchtigkeit. Vff. stellen an einer Reihe von Vcrss. fest, daB dio aus Mergelton her- 
gestellten gebrannten Ziegcl durch Behandeln mit W. naeh einer gewissen Zeit eine 
Festigkeitserhohung zeigen. Da diese Ziegel ziemlich hygroskop. sind, wird von den 
Vff. abgeleitet, daB auch einfaches Lagom in feuchter Atmosphare wahrend eines 
Monats die Festigkeit der Ziegel geniigend orhóhen wiirde. (Baumater. [russ.: 
Stroitelnyje Materiały] 1936. N r. 8/9. 37— 40. Aug./Sopt.) v .  F u n e r .

F. Zeman, Die Fabrikation von sanitaren Produkten aus ,,Feuerton“. Es wird
darauf hingewiesen, daB die Herst. von Sanitatswaren aus Feuorton („fire clay“) eino 
besonders sorgfaltige Auswahl der Rohstoffe (Ton, Sand, Schamotte), die Verwendung 
von Engoben u. Vorsicht in der Herst. der Glasur u. in den Brennbcdingungen erfordert. 
(Corricre dei Ceramisti 17. 181. 183. 185. Juni 1936.) R. K. Mu l l e r .

Raoul de Blottefiśre, Ober die Yerwendung des Kalkborats ais Pandermit in der 
Keramik. Vf. berichtet zunachst iiber die in der keram. Industrie iiblichen Boras- 
fabrikatc u. dio Borsaure enthaltenden Bormineralien. Hierhcr geh dren die toskan. 
Rohborsaure, das ais Tinkal bekannto unreine Na-Borat (China, Tibet, Indien), 
Borazit mit der Formel 2 (3 MgO • 4 B20 3) +  MgCl2 (Bolmen), der norweg. Datholit 
(2 Ca0-B20 3-2 S i02-H20). Die europaische Industrie verwendet yornehmlich die 
Lager an Borocalcifc aus Anatolien, die ais Pandermit (am Marmaramoer) bekannt 
sind. Pandermit enthalt neben kleineren Bestandteilen 55°/0 B20 3 u. 3 7 %  CaO in 
Bindung an B20 3. Ein Vorteil des Pandermit, das bei 1160° schm., besteht darin, 
daB es einen hohen Geh. an B20 3 besitzt u. daB es das Konst.-W. allmahlich ohne 
Aufblahung abgibt. Aus Betriebserfahrungen heraus werden Beispiele fiir die Pandermit- 
verwendung aufgefuhrt. (Ceram., Verrerie, Emaillerie 4 . 351— 56. Sept. 1936.) PLATZM.

Norman Griffiths, Siliciumcarbid und sebie Yerwendung fiir feuerfestc Stoffe. 
Vf. beschreibt die Herst. von SiC, seine ehem. Zus., scino physikal. Eigg. u. seine An- 
wendungsmógliehkeiten fiir feuerfeste Zwecke (Muffeln, Emaillierofen usw.). (Chem. 
Engng. Min. Rev. 29. 122. 8/12. 1936. Melbourne, Nonporite Pty. Ltd.) P l a t z jia n n .

Renato Moretti, Die Verwendung italienischer Rolistoffe in der Fabrikation von 
Glasschmehtiegeln. Unters. von italien. Rohtonen auf ihre Eignung zur Tiegelherst., 
Eigg. der italien. Tiegel im Vergleich mit anderen. (Corriere d. Ceramisti 17. 199—203. 
Juli 1936.) R . K . Mu l l e r .

G. Mussgnug, Brenngrad und. Iilinkerąualitat. Zwecks Feststellung des Einfl.
der hochsten im Ofen erreichten Brenntemp. auf die Eigg. des Zements, bes. auf seine 
Schwindung, wurde ein Rohmehl bei verschied. Tempp. im Drehofen gebrannt. Fur 
die Beurteilung des Brenngrades des Klinkers wurde sein S03-Geh. herangezogon, mit 
dessen Zunahmo das ANSELMsche Litergewicht fast linear abfiel. Diese beiden Kenn- 
zahlen bezeichnen den erreichten Brenngrad scharfer ais die Angabe des freien Kalks oder 
des K alksa ttigungsgrades. Dio Festigkeit hochgesinterter Zemento war geringer ais dio 
der n. gesinterten Prodd., besonders dio Zugfestigkeiten naeh 1—3 Tagen waren bei 
geringeren Brenntempp. u. kleinen Gipszusatzen gut. Fur ein gleiches AusbreitmaB 
benotigten die scharf gebrannten Zemente mehr W. ais die weniger scharf gebrannten. 
Gipszusatz yerminderte dio Schwindung, doch soli der Brutto-S03-Geh. der Zemento 
2,5% nicht iibersteigen, auch wenn ein gewisser Teil dieser S03-Mcnge aus dem weniger 
leicht lósl. CaSO., in Portlandzement stammt, der unter Yerwendung von Hochofen- 
schlacke horgestellt -wurde. Durch A ngleichung des Gipszusatzes an den CaS04-Geh. im 
Klinkor konnto die Warmeentw. scharf u. weniger stark gebrannter Zemento weit- 
gehend zur t)bereinstimmung gebracht werden. Der Geh. an Alkalien im Klinker 
(0,6—0,7%) war kaum abhangig vom Brenngrad u . konnte dcshalb auch nicht zur Er- 
klarung des weniger gunstigen Yerh. hocherhitzter Zemento herangezogon werden. 
Die groBere Rk.-Geschwindigkeit schwacher gebrannter Zemente wird auf das Vor- 
handensein noch bestehender Ungleichgewichto zuriickgefuhrt, nicht aber auf die 
groBere Kontaktflache mit W. bei den weniger scharf gebrannten Produktcn. — Redu- 
zierendo Ofenatmosphare yermindert den S03-Geh. im Klinker durch Sulfidbildung. 
Ein Os-Gch. der Abgase von 2—3% ist anzustreben. (Zement 26. 1—7. 22—25. 14/1.
1937.)* E l s n e r  v. G r o n o w .

H. F. Gonnermann. Versuche iiber die Volumenbestdndigkeit von Portlandzement. 
Zwecks Entw. einor yerlaBIichen beschlcunigton Raumbestandigkeitsprobe ^ rd en  
prismenformige Probekórper aus Reinzement, Format 2,5 X 2,5 X 28 cm, 9 yerschied.
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Lagerungsarten unterworfen u. die dabei auftrotenden Langcnanderungen gemessen. 
Neben der Luftlagerung boi 27° i  3° u. W.-Lagerung bei 21—24° wurden untersucht 
der Einfl. von 5- u..24-std. Lagerung iiber kochendem W., von 1—3-tagiger Lagerung 
in AutokIaven bei bis 175° u. bei Weehsellagerung. Die Priifung von 34 friihhochfesten 
Handelszementen lehrt, daB dio 72 Stdn. wahrende Behandlung im Autoklar haufig 
Werte ergibt, dio sieh den untereinander gut vorgleichbaren Werten bei W.-Lagerung 
(90 Tage) u. uber kochendem W. nicht anschlieBen. Dio Quellung wird gefórdert 
durch einen Geh. von freiem CaO im Zement, sowie durch MgO- u. 3 CaO-A120 3- 
Gehalte. (Tonind.-Ztg. 61. 15— 16. 7/1. 1937.) E l s n e r  v . G r o n o w .

A. Vivian Hussey, Tonerdezement ais Bindemittel fiir feuerfeste Mortel. Da die 
W.-Abgąbe des Dicalciumaluminathydrats beim Erhitzen ohno Zcrstorung des Krystall- 
gitterbaues vor sieh geht, treten groBero Langcnanderungen der Tonerdezementmortel 
boi Erhóhung der Temp. nicht auf. Beim Erhitzen auf Tempp. uber 200° wird die 
hydraul. Bindckraft des Mórtels geschwacht. Sie nimmt bei der Erhitzung auf 1200° 
auf etwa % der urspriinglichen Zugfcstigkeit monoton ab. Der blaugrauo Tonerde
zementmortel wird bei etwa 500° dunkelbraun infolge der Oxydation des FeO zu Fe20 3, 
bei weiterer Erhitzung auf ca. 1000° wird die Farbę infolge der W.-Abgabe hellbraun. 
Bei 300° ist die Druckfestigkeit geringer ais bei 20°, zeigt dann bis 800° ein flaches 
Masimum, um bei ca. 900° stark abzusinken u. ebenfalls bei 1200° ca. 20% des Wertes 
bei 20° zu betragen. Bei weiterer Temp.-Steigcrung tritt wieder — auch bei der Druck- 
belastungsprobe — eine gewisse Verfestigung des Gefiiges infolge des Auftretens von 
Sinterschmelze ein. Tonerdezementmortel zeigen schon nach eint-agiger Erhartung die 
hochsten Kaltfestigkeiten u. ergeben in Verb. mit Chrom-Magnesitsteinen monolith. 
bis 1600° zu beanspruchendo hoehfeuerfesto Ausmauerungen. Die Temp.-Wechsel- 
bestóndigkeit des Mortels ist gut, seine Warmeleitfahigkeit gering. Beim Zusatz von 
hochkieselsaurehaltigem Materia! sinkt die Feuerfestigkeit entsprechend der Herab- 
setzung der Schmelztempp. im Dreistoffsystem. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 56. 
53—61. 16/1. 37.) E l s n e r  v . G r o n o w .

A. Vivian Hussey, Die Anwendungen von Tonerdezement und sein Einflup auf den, 
Betonbau. Die zahlreichen Anwendungsmoglichkeiten u. Eigg. von Tonerdezement- 
beton werden zusammenfassend dargestellt. Wegen der hohen spezif. Oberflache wird 
dio Ausschaltung aller KorngroBen unter 60 /t aus der Zuschlagstoffmischung empfohlen. 
Dieso Feinstoffe gefahrden, sofern sie alkalihaltig sind, den Bestand von Tonerdezement- 
beton. Eine Normenpriifung von Mortel 1: 3 sollte zweckmaBig mit einem W.-Zusatz 
von 12,5 statt von 8% durchgefiihrt werden, weil dieso Priifung Ergebnisse liefert, die 
einen guten AnschluB an die Festigkeiten von Beton 1 : 2 : 4  zeigen. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55. 1037—45. 25/12. 1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Fritz W eise, Untersućhwngen iiber den Einflufi von 9 Zernenten auf das Schmndcn, 
auf die EUwtizitat und auf die Festigkeit von Strafieribeton. Die Eigg. der Normenmortel 
von 6 Eisenportlandzementen, einem hochwertigen Eisenportlandzement, einem n. 
Portlandzement u. einem hochwertigen Portlandzement werden miteinander verglichen, 
die bei diesen Zementen gefundenen Eigg. piast, angemachter Mortel (Schwinden, 
Elastizitat, Biegezugfestigkeit u. Druckfestigkeit) werden mitgeteilt. Die Langen- 
anderungen von Botonkorpern 20 X  20 X  100 cm wurden auf einer McBstrecko 
von 500 mm mit dem in Heft 77 des deutschon Ausschusses fiir Eisenbeton angegebenon 
Setzdehnungsmesser bestimmt. Wegen der groBen Abmessungen dieser Probckorper 
trat der Einfl. der Zementmarko auf das jowcilige SchwindmaB zuriick. Nach
6-monatiger Lagerung im Zimmcr betrug das groBto ermittelte SchwindmaB 0,34 mm/m 
Bei weiterer 7-monatiger Lagerung im Freien ging dieses groBte SchwindmaB auf
0,15 mm/m zuriick, der kleinste Schwindwert betrug aber nur ein Fiinftel dieses an 
sieh schon geringen Betrages. Die Werte fiir dio Langcnanderungen der beiden hoch
wertigen Zemente lagen innerhalb der fiir dio iibrigen Zemente gofundenen Grenzwerto. 
Dio Elastizitat wurde an Betonprismen 10 X 10 X  56 cm gemessen, Alter boi der 
Priifung 3 Monate, Belastungsstufen â r, =  10—55 kg/qcm. Die Dehnungen der 
Zemente unterschieden sieh bei trockener Lagerung nur wenig, bei Feuchtlagerung 
kaum noch. Das Gesamtmittcl der Dehnungen unmittelbar vor dem Bruch ist fur 
obz =  61 kg/qcm zu 0,256 mm/m beobachtet worden. Dio Biegefestigkeit des Betons 
nach 3 Monaten wurde bei Feucht- u. bei Luftlagerung im Mittel ubereinstimmend zu
61 kg/qcm ermittelt. Der groBten Biegezugfestigkeit entsprach nicht immer die groBto 
Druckfestigkeit. — Bei Abmessungen der Probckorper, die den Bauteilen der Praxis 
nahekommen, ergeben sieh nur geringfiigige Unterschiede zwischen einzelnen Zement-
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sorten. (Zement 26. 39—43. 21/1. 1937. Stuttgart, Teehn. Hochsch., Materialpriifungs- 
anstalt.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Arthur S. Watts, Fddśpał. (Vgl. C. 1936- I. 2606.) Wirtschaftsbericht 1935. 
(Minerał Ind. 44. 644—46. 1936.) P a n g r i t z .

R. W. M etcalf,Feldsjpat. (Vgl. hierzu C. 1936 .1. 4351.) Bericht 1935. (U.S.Dep. 
Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 981—87.) P a n g r i t z .

01iver Bowles und A. T. Coons, Schiefer. (Vgl. hierzu C. 193 6 .1. 4351.) Bericht
1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 833—40.) PANGRITZ. 

Heinrich W iesenthal, Lcichtbaupla tten. Besprechung neu er Herst.-Yerff. (Teer
u. Bitumen 34. 425—27. 20/12. 1936.) C o n s o l a t i .

Raymond Thiebaut, Die Ursachen der zenlralen Bedeutung des Asbcsts fur die 
Technik der Wdrmeisolierung. Uberblick: Natur u. Vork. des Asbests, Verff. der 
Asbestgewinnung, Kunstasbest. (Chaleur et Ind. 17. 362—64. Sept. 1936.) R. K. Mu.

T. M. Firkin, Priifung feuerfester Stoffe unter Belastung. Zusammcnfassende 
Besehreibung der entwiekelten Prufverff. unter besonderer Beriicksiehtigung der 
amerikan., engl. u. deutschen Methoden. (Commonwealth Engr. 24. 163—68. 1/12.
1936. Sydney, Newbold Silica Firebrick Co. Ltd.) PLATZMANN.

Pfaudler-Werke A.-G., Schwetzingen, Baden, Grundfritte fiir hitzebestdndige 
Emailuberziige. Die Fritte enthalt neben den ubliehen Bcstandteilen einer Grundfritte 
zusatzlich 30—40% Quarz, 10—14 Ton, 2—5 NiO oder CoO oder beide sowie 5—10 Cr20 3. 
Dio Brennzcit wird uber dns n. MaB ausgedehnt. Vor dem Brennen, solange der Uber- 
zug noch naC ist, oder nach dem Brennen, solange das Email noch rotgliihend ist, wird 
Quarzsand aufgestreut. (D. R. P. 639 922 KI. 48 c vom 1/6. 1935, ausg. 16/12. 
1936.) , M a r k h o f f .

Raymond William Hannagen, Cardiff, England, Trubung von Emailglasuren. 
Die Triibwrkg. von ZnS wird Yerbessert dureh Zusatz von ZnO zur Rohmischung 
oder zur Miihle. Beispiel: 360 Gowichtstoile Borax, 448Feldspat, 280 Quarz, 112Na2C03, 
112 Na2SiF6, 60 CaF2, 30 ZnO werden gesehmolzen. 100 der erhaltenen Fritte werden mit 
10 weiBem Ton, 6 ZnS, 7 ZnO u. 45—50 W. gemahlen. Man kann ferner noch 1% NaN02 
zur Verbesserung der Triibwrkg. zusetzen. (E. P. 455 980 vom 1/5. 1935, ausg. 26/11. 
1936.) M a r k h o f f .

Ignaz Kreidl, Wien, Gastrubung ton Emails. Um MiBfarbung bei der Gastriibung 
von Emails, z. B. durch C, zu vermeiden, sotzt man dem ungeschmolzenem Gemisch oder 
der Fritte auf der Miihle geringo Mengen (weniger ais 1%) von Oxyden des Sb, Ce, U, 
Fe oder As zu. Beispiel: 1000 Fritte, 500 W., 0,25 Benzidin, 4 U 03, 100 Ton. (E. P. 
455 771 vom 7/5.1936, ausg. 26/11.1936. Oe. Prior. 25/9.1935.) M a r k h o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Entemaillieren. Man behandelt 
die Teile mit einer Lsg., die 20% HF, 20 H2S04 u. 60 W. sowie yorteilhaft ein Spar- 
beizmittel enthalt. Temp. 20—30°. Buntemail laBt sich nach 3—4, Weiflemail nach 
6 Stdn. entfernen. (F. P. 804 916 vom 11/4. 1936, ausg. 5/11. 1936. D. Prior. 13/4.
1935.) _ M a r k h o f f .

Giuseppe Alfonso Vassallo, Ancona, Herstellung von kunstlichem Bimsstein. Ein 
feinpulveriges Gemisch aus 125 (Teilen) ealcinierter Kieselgur, 475 naturlichem Bims
stein, 300 Kaolin, 50 CaC03, 30 Quarz u. 20 Na-Silicat wird mit W. angcmacht u. 
yerformt. (It. P. 291 570 Yom 28/11. 1931.) H o f f m a n n .

Pittsburgh Platę Glass Co., ubert. von: Earl L. Fix, New Kensington, Pa., 
V. St. A., Yerbundglas. Die splittersichere Zwischenschicht bestcht aus einem 25—45% 
des Di- bzw. Triglykolesters der Diathylbuttersaure (Triglykoldihexoat) enthaltenden, 
wasserunlósl. unvollatandig polymerisierten Polyvinylacelat, hergestellt a u s  2,5—2,8 Mol 
P o ly Y m y la lk o h o l u. 1 Mol Butyraldehyd; das Glaa ist auBerst temperaturbestandig. 
(A. P. 2 045130 vom 25/2. 1936, ausg. 23/6. 1936.) S a l z m a n n .

Chemische Forschungsgesellschaft m. b. H. (Erfinder: C. Baum und Willy
O. Herrmann), Miinchen, Splitterfreies Glas fiir Automobilscheiben u. dgl. Splitterfreies 
Glas aus Glasplatten u. durchsichtiger Zwischenlage, bei dcm dio Zwischenlage sturker 
ais eine der Glasplatten ist, gek. durch die Verwcndung von Glas von weniger ais
1 mm Starkę u. einer Kantenlange bzw. einem kleinston Durehmesser von mindestens 
10 cm. Die Starkę der Zwischenlage aus Cellulosccstern, polymeren Vinylverbb., 
Phenolformaldehydprodd. betragt wenigstens 20 mm. (D. R. P. 638 709 KI. 39 a vom 
28/11. 1929, ausg. 21/11. 1936.) S c h l i t t .
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Felice de Carli, Perugia, Entfiirben ton Kaolin. Kaolin wird in W. aufgeschlammt, 
worauf die unlosl. fiirbenden Verunreinigungen durch geeignete Zusatze in Salze der 
H2S2(), iibergefiihrt werden. Das Kaolin wird hierauf dureh Ausfloekung nieder- 
gesehlagen. (It. P. 324 170 vom 16/10. 1934.) H o f f m a n n .

Arie van der Oord, Haag, Herstellung gebrarinter Tonsleinc. Feuchter Ton wird 
mit 2— 10% Zement vermisc]it, worauf die M. verformt u. nach dem Trockncn gebrannt 
wird. Durcli den Zementzusatz wird die M. bereits im ungebrannton Zustando derart 
verfestigt, daB sie unter Anweńdung von Warme getrocknet werden kann, ohne zu 
springen. (Holi. P. 39 677 vom 28/11. 1934, ausg. 15/12. 1936.) H o f f m a n n .

Carborundum Co., iibert. von: Henry N. Baumann und John P. Swentzel, 
Niagara Falls, N. Y., V. St. A., und łan M. Logan, Niagara Falls, Ontario, Can., 
Gegen geschmolzene Alkalien widerstandsfahige keramische Masse, bestehend aus einem 
cutekt. Gemisch aus 30—70% MgO u. 70—30% A120 3. (A. P. 2 062 962 vom 10/9.
1935, ausg. 1/12. 1936.) " H o f f m a n n .

Orazio Rebuffat, Neapc!, Herstellung feuerfester Massen. Um dio techn. Eigg. 
sillimanithaltiger Massen zu verbessern, wird ihnen A l(O H )3 zugesetzt. (It. P. 294 133 
vom 2/12. 1930.) _ H o f f m a n n .

Non-Metallic Minerals, Inc., V. St. A., Herstellung feuerfester Gegenstiinde. Eine 
Mischung aus MgO, CaO u. feinverteilter oder hydratisierter Kieselsaure wird in Ggw. 
geringer Mengen B20 3, P20 6 oder Cr20 3 derart erhitzt, daB sich Perildas u. ein Calcium- 
orthosilicat bildet. Verunreinigtes, beispielsweise dolomithaltigos MgO kann verwendet 
werden. Beispielsweise kann zur Herst. der Gegenstande eine Mischung benutzt werden, 
die aus 35—40% Magnesit, 40—35% Kalk, 22—17% Kieselsaure, 3—8% oxyd. FluB- 
mitteln u. 0,25—1% B ,0 3 oder P20 5 besteht. (F. P. 804 367 vom 31/3. 1936, ausg. 
22/10. 1936.) H o f f m a n n .

Carborundum Co., iibert. von: George J. Easter und Charles McMullen, Nia
gara Falls, N. Y., V. St. A., Geschmolzene feuerfeste Verbindung. Chromerz wird mit 
Fe20 3 u. wenigstens 50% A120 3 im elektr. Ofcn geschmolzen, worauf die M. langsam 
abgekuhlt wird, so daB sio krystallin erstarrt. Der Fe20 3-Zusatz soli so gewiihlt werden, 
daB das Verhiiltnis dieses Oxydes zu Cr20 3 nicht kleiner ist ais es der Formel FeCr20 4 
entspricht. (A. P. 2 063 154 vom 18/12. 1933, ausg. 8/12. 1936.) H o f f m a n n .

Illinois Clay Products Co., F. E. Schundler & Co., Inc. und Otis L. Jones, 
Joliet, 111., V. St. A., Warmeisolierendes feuerfestes Bindemittel, bestehend aus 60-—70°/o 
Vermiculit, 20—30% feuerfestem Ton u. */,•—2% Haaron. Letztere brennen beim 
Erhitzen der M. unter Hinterlassung von Hohlraumen aus. (A. P. 2 063 102 T om  
24/7. 1933, ausg. 8/12. 1936.) H o f f m a n n .

Deutsche Xylolith-Platten-Fabrik Otto Sening & Co. G. m. b. H ., Freital- 
Dresden, und Deutsches Forschungsinstitut fur Steine und Erden (Erfinder: 
Johannes Gerth), Kothen i. A., Gewinnung eines hochwertigen Magnesits aus ver- 
unreinigtem, naturlichem Gestein. Bei der Durchfuhrung des Verf. nach Oo. P. 145506 
werden an Stelle des Na-Wasserglascs u. des sauren Metallsalzcs HF bzw. H2SiFc 
oder dereń Salzo im Gemisch mit Na-Oleat ais Flotationsmittel verwendet. (Oe. P. 
147 784 vom 29/11. 1935, ausg. 25/11. 1936. D. Prior. 21/11. 1935. Zus. zu Oe. P. 
145 506; C. 1936. II. 2198.) H o f f m a n n .

Lina Giorgis, verwitwete Nicolone, Lavagna, Herstellung von Pflastersteinen. 
Eine Mischung aus Bimsstein u. Ton wird verformt u. bei Tempp. zwischen 1000 u. 
1300° gebrannt. Der Mischung kann noch Sand, Quarz u. Feldspat zugesetzt werden. 
(It. P. 326 795 vom 18/1. 1934.) H o f f m a n n .

Hans M. Olson, Fallbrook, Cal., V. St. A., Herstellung von Zement. Zementklinker
wird in Ggw. von Cl2 u. Óldiimpfcn gemahlen. Der erhaltene Zement bindet schnell
ab u. ist wasserabweisend. (A. P. 2 061 774 vom 27/1. 1936, ausg. 24/11. 1936.) H o f f .

Ellis W. Reed-Lewis, Windsor, Ontario, Can., Hydraulischer Zement. Dieser ent- 
halt neben den iiblichcn Zementbestandteilen noch Cr20 3, wodurch die Eigg. des 
Zomentes, bes. hinsichtlich der Widerstandsfahigkeit gegen chem. Stoffe, verbessert 
werden. (A. P. 2 061 972 vom 20/8. 1934, ausg. 24/11. 1936.) H o f f m a n n .

Soc. d’Exploitation de Ciments hydrauliąues rśfractaires, Paris, HUzebestan- 
diger Zement. Bei dem im It. P. 321595 besehricbenen Zement kann der calcinierte 
Bauxit ersetzt werden durch Si02, dem gegebenenfalls noch kornige, feuerfeste Scha- 
motte oder eine feuerfeste Erde zugesetzt ist. (It. P. 325 488 vom 8/3. 1934. F. Prior. 
25/11.1933. Zus. zu It. P. 321595; C. 1936. II. 2596.) H o f f m a n n .
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Giuseppe Riva, Mailand, Herstellung zementahnlich erhdrtender Bindemiłtel. Um 
ein Bindemittel zu erhalten, welches die Eigg. der hydraul. Kalkę aufweiat, wird Fett- 
oder Magerkalk mit feingemahlenen Eruptivgesteinen, wie Nephelinbasalten, Porphyren, 
Granit, Diorit o. dgl., vermischt. (It. P. 294 483 vom 10/12. 1930.) H o f f m a n n .

Mathias Franki, Augsburg, Umwandlung von fliissiger Ilochofenschlacke in Port- 
landschmdzzementschlacke. Ein Teil des hierzu erfordcrlichen Kalkes wird ais CaO 
in Staubform mit sauerstoffangereichertem Ofenwind unmittelbar in die Verbrennungs- 
zone des Hoehofens oder eines Herdschachtofens eingeblasen. (D. R. P. 637 914 
KI. 80 b vom 30/1. 1934, ausg. 6/11. 1936.) HOFFMANN.

Veitscher Magnesitwerke Akt.-Ges., Wien, Dićhtungsmittel fiir Zement oder 
Beton, bestehend aus einem Gemenge aus Alkaliseife, hydratisierter Kieselsiiure u. 
Mg(OH)2. Beispielsweise wird 1 1 einer Wasserglaslsg. von 12—15° Bć mit 120 g Leinól 
u. 120 ccm Na- oder KOH von 15° Be vermischt; dem Gemisch werden 400 ccm einer 
MgCl2- oder CaCl:-Lsg. von 15° Bć u. 500 g hydratisierte windgesichtete Abfalle der 
Sintermagnesitfabrikation zugesetzt. (Oe. P. 147 815 vom 21/10.1935, ausg. 25/11. 
193G.) H o f f m a n n .

Offene Handelsgesellsehaft Johann Keller, Frankfurt a. M., Ermittlung des 
Durchtrankungszustandes von Betonzuschlagstoffen mit Zementleim bei Herst. von Beton 
an Ort u. Stelle unmittelbar im Einbauraum unter Durchtrankung des Zuschlagstoffes 
mit aufstoigendem Zementleim, dad. gek., daB man an der Beobachtungsstelle ein 
Elektrodenpaar einbaut u. die Leitfahigkeitsanderung innerhalb des zwisehen den 
beiden Elektroden gelagerten Zuschlagstoffes beobachtet, die eintritt, sobald der Zement
leim dieso Stelle erreicht hat. (D. R. P. 637 643 KI. 421 vom 24/6. 1934, ausg. 2/11. 
1936.) _ H o f f m a n n .

Celloplatre S. a R. L., Rixheim, Frankreich, Herstellung von porosem Gips. Gips 
wird mit W. u. Luft in Ggw. eines schaumbildenden Stoffes, wie Saponin, innig gemischt. 
(Sehwz. P. 185 380 vom 4/9. 1935, ausg. 1/10.1936.) H o f f m a n n .

Etablissements Erca (S. a. R. L.), Frankreich,Herstellung von harten Bausteinen. 
In eino verchromte Form werden nacheinander 3 Schichten eingetragen. Die erste 
besteht aus weifiem Zement, Marmormehl, minerał. Farbstoffen u. einem Gemisch 
aus ,,Sarto“ u. W.; die zweito besteht aus einem trockenen Gemisch aus Zement u. 
feinem Sand; die dritte besteht aus einem feuchten Zement-Sandgemisch. Die 3 Schich
ten werden hierauf unter einem Druck von 60—200 at miteinander verpreBt. (F. P. 
804 005 vom 5/7. 1935, ausg. 14/10.1936.) H o f f m a n n .

Richard Kraft und Karl Krisch, Wien, Herstellung rifl- und schiitterfester, wasser-, 
schall- und wdrmedichter Wandę, Decken, Boden und dergleichen aus Beton. Auf eine 
Schicht aus noch nicht abgebundenem Beton (I) oder Mikroasbestbeton (II) werden 
mehrere Naturbitumenschichten durch GuB oder Anstrich aufgetragen, die dann mit 
einer weiteren Schicht aus I oder II bedeckt werden. Zum SchluB wird die Oberflache 
mit einer Bitumenlsg. angestrichen. (Oe. P. 148 017 vom 30/11. 1935, ausg. 10/12. 
1936.) H o f f m a n n .

Licensing Corp., New- York, iibert. yon: John H. Plunkett, Bronxville, N. Y., 
V. St. A., Bauelemente fiir Dackdeckungszwecke. Halbstarre Bauelemento fiir Dach- 
deckungszwecke, beispielsweise aus bituminósen Stoffen hergestellt, -werden auf der 
Wetterscite mit einem t)berzug aus einer Waeserglaslsg. u. einem pulverfórmigen 
Fiillstoff, wio Infusorienerde, yerselien. Durch Nachbehandeln mit einer Ammonium- 
salzlsg. kann dieser Uberzug uniósł, gemacht werden. (A. P. 2 063 268 vom 15/5. 1933, 
ausg. 8/12. 1936.) H o f f m a n n .

Central Commercial Co., iibert. von: Preston R. Smith, Rahway, N. J., V. St.A., 
Kómige Dach- o. dgl. Belagmasse. Kornige Mineralstoffe, wio Sand, werden mit einer 
glasurbildenden M. uberzogen u. hierauf bis zur Yerglasung des Uberzuges erhitzt. 
Beispielsweise werden 865 (Teile) Sand mit einer Lsg. von 7 FeS04, 1 K2Cr20 7 u. 
10Na2B40 7 in 100 W. behandelt. (A. P. 2 033 656 vom 18/1.1932, ausg. 10/3. 
1936.) ____ ____________ H o f f m a n n .

Franz Rauls, Der Gips. Bd. 1. Wien u. Leipzig: Hartleben. 1936. 8° =  Chemisch-technische 
Bibliothek. Bd. 405.

1. Die technisch-volkswirtschaftl. Entwicklg., Vorkommen, Gewinng. u. Auf- 
bereitg. Trocknerei-, Kocherei-, Brennereianlagen. Neuere Untcrsuchgn. u. Forschgu. 
Yerwendg. in d. Landwirtschaft. Anwendg. in d. Heilkunde. (XVI, 267 S.) M. 7.50; 
geb. M. 8.50.
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Kalk-Taschenbucli (Hrsg.: Fachgruppe Kalkindustrie d. Wirtschaftsgruppe Steino u. Erden,
Berlin). Jg. 15. 1937. Berlin: Kalkyerl. [1936]. (VI S., 72 BI., 32 S., Sclireibpap.)
kl. 8°. M. 1.25.

VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
Heinrich Kohlschlitter, Stadtereinigung und heimische Itohstoffrersorgung. (Vgl.

C. 1936-1. 3554.) Der Diingerwert des Abwassers wird neben dem Geh. an Grund- 
nahrstoffen durch weiterc wachstumfórdernde Faktoren, wie W., organ., humusbildendo 
C-Verbb., Erganzungsnahrstoffe, Reizstoffe, bedingt u. auf Grunland zur Steigerung 
der FuttereiweiBerzeugung am besten ausgenutzt. (Gesundheitsing. 59. 754—57. 
19/12. 1936. Berlin-Dahlem, Preufi. Landesanstalt f. Wasscr-, Boden- u. Luft- 
hygiene.) M a n z .

W. F. Posstnikow, T. I. Kunin und N. D. Jeremejewa, Uber die Stickstoff- 
bindung durch Calciumcarbid. Unters. der zur Herst. yon Kalkslickstoff mit 22—23% 
N-Geh. notigen Rk.-Bedingungen, bes. des Einfl. der Rk.-Dauer, Temp. u. QualitŚt 
des CaC2 (Liter C2H2/kg), sowio der Mahlfeinheit auf die N-Fixierung. Yon Kata- 
lysatoren wurde der Einfl. von NaCl, CaF2 u. KalkstiekstoffzuBatz untersueht. Aus 
den mit jeweils 3 g Carbid durchgefuhrten Verss. folgt, daB auBer der Temp. auch die 
Rk.-Dauer den Grad der N-Fixierung beeinfluBt. Bei den oline Katalysatoron durch
gefuhrten Vorss. mit einem Carbid von 302,7 1 C2H2/kg wurden die besten Resultate 
bei 1100° (21,68% N) u. einer Rk.-Dauer von 2 Stdn. erzielt; Erhohung der Temp. auf 
1200° erniedrigte den N-Geh. infolgo Zers. u. Sinterung. Boi Verss. mit Carbiden 
mit 247,7, 270, 302,7 u. 3111 C2H„/kg Carbid bei 15“ ergab das Prod. mit 302,7 l/kg 
nach 1 Stde., das Prod. mit 311 l/kg. in 0,5 Stdn. die hdchste N-Bindung. Verss. mit 
Katalysatoren: Beste Ergebnisse mit 1% CaF, (22,88% N) u. Kalkstickstoffzusatz 
(22,78% N). Dio optimale Fixierungstemp. wird liierbei auf 1000° herabgesetzt. 
Mit CaF2 erhalt man aber nur bei 1100° eine hóhere N-Fixation. Beste Ergebnisse 
erhalt man mit fein gemahlencm Carbid (4900 Maschcnsiob). Mischen des Carbids 
wahrend der Rk. fuhrt zu keiner weiteren Steigerung der N-Bindung. In Ggw. von 
1% CaF2 liefert das Carbid mit 305,4 l/kg in 1 Stde. bei 1100° einen Kalkstickstoff 
mit 24% N. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 1021—32. 1936.) SCHÓNFELD.

Kametaro Konishi und Toshihisa Tsuge, Uber die anorganischen Bestandteile 
ton G-rundungungspflanzen. II. Bericht iiber biol. Verss. zur Klarung des Einfl. von 
Titan in Nahrlsg. u. gopufferten Lsgg. auf die Entw. von Rhizobium meliloti, Vege- 
tationsyerss. iiber das Wachstum ungeimpfter Luzornewurzolknollchen in Nahrlsg. -f- 
NaN03 unter Beigabe von Ti-Salzen u. vergleichende chem. Unterss. iiber dio Mineral- 
bestandteile von Mycorrliiza u. Luzerneknollchen. (J. agric. chem. Soc. Japan 12. 
132. Sept. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) G r i .MME.

H. C. Millar, F. B. Smith und P. E. Brown, Die BasenaustauschfdMgkeit zer- 
setzender organischer Substanz. Vff. bestimmen die Basenaustauschfahigkeit u. den 
Geh. an N, C u. Lignin in den verschiedensten ausgereiften Pflanzen vor der Kom- 
postierung u. nach 210-tagiger Kompostierung. Ausgereiftes Pflanzenmaterial zeigt 
sehr verschied. Basenaustauschvermogen; lotzteres steht in direktem Zusammenhange 
zu dem Lignin- u. N-Geh., wahrend keine Beziehungen zum C-Geh. u. der Hóhe der 
siiurehydrolysierbaren u. alkohol-benzołlosl. Fraktionen besteht. Mit fortschreitender 
Zers. des Pflanzenmaterials steigt das Basenaustauschvermogen, sogar schneller ais 
wie die Zers. des Lignins fortschreitet, (J. Amer. Soo. Agron. 28. 753—66. Sept. 1936. 
Ames [Iowa].) GRIMME.

James A. Naftel, Bodenkalkungsversuche. II. Der Einflu/3 ton Kalk auf die Auf- 
nahme und Verteilung des Phosphors in wtisserigen und- bodenkolloidałen Systemen. 
(I. ygl. C. 1936. II. 4039.) Vf. hat die Umsetzungen von Phosphaten u. Ca- bzw. Mg- 
Ionen im W. yerfolgt u. festgestellt, daB CaH4(PO.j)2 sich bei pu =  3—5, CaHPO., 
bei pH =  5—6,4, Ca3(P04)2 bei ph iiber 6,4 bildet. Die Bldg. yon CaHPO,, ist schwankcnd 
mit den pH-Schwankungen. GroBer Ca-OberschuB fuhrt zu einem noch basischeren 
Salz ais Ca3(P04)2, wahrscheinlich zu 3 Ca3(P04)2-Ca(0H)2, also zu einem Hydroxy- 
apatit. Die Umsetzung zwisehen Phosphat u. Mg-Ion yerlauft ahnlich, doch sind die 
gebildeten Salze loslicher. Die Verteilung der Phosphate in Ggw. von CaMg(HC03)4 
yerlauft anders ais mit Ca oder Mg allein, vor allem ist die Loslichkeit hoher. Ca ist 
prakt. ohne Einfl. auf die Absorption yon Phosphat durch Koli. mit engem SiO^R^Oa-
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Verhaltnis. Bei Ansteigen genannten Vcrhiiltnisses steigt auch dio Absorption. Kalkung 
saurer Bóden fiihrt zu einer Abnahmo ausnutzbaren P in Boden mit hohem SiO^R^Oa- 
Verhaltnis. (J. Amer. Soc. Agron. 28. 740—52. Sept. 1936. Auburn [Ala.]) G r i m m e .

R. Kawasllima, Der Einflufi der Reaktion und des KalkgeJialtes des Bodens auf 
das Pflanzenwachslum. VI. Sojabohnen, Erbsen und Feuerbohnen. (Vgl. C. 1936.
I. 4969.) Boricht iiber den Einfl. steigender CaC03-Gaben auf einem stark sauren Boden 
auf das Wachstum u. don Ertrag von Sojabohnen, Erbsen u. Mungobohnen. Soja
bohnen geben den hochsten Ertrag auf schwach saurem Boden mit maBigem Geh. 
an austauschbarem CaO. Die Erbse ist ein typ. Saurefeind u. godeiht nur auf schwach 
saurem Boden mit viel austauschbarem CaO. Dio Mungobohne ahnelt in ihrem Verh. 
der Sojabohne, doch ist sio saureempfindlicher ais diese. (J. Sci. Soil Manuro, Japan 10. 
310. Sept. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) G r i m m e .

Isenosuke Onodera und Junichi Kageshima, Untersuchungen iiber den Einflup 
von Kieselsdure auf das Pflanzenwachslum. I. Einflup von Kieselsdure und Kali auf 
das Wachstum von Reis. Bericht iiber Vorss. betroffend den Einfl. von koli. u. minerał. 
Si02 u. KC1 auf das Wachstum von Reis in W.-Kultur. Es ergab sieh, daB bei Reisstroh 
der Geh. an Feuchte u. Rohfett durch koli. S i02 ansteigt, der Iv20-Geh. stieg proportional 
dcm KC1-Geh. der Nahrtóśung. Die K20-Aufnahme ist unabhiingig von der S i02- 
Konzentration. (J. Sci. Soil Manure, Japan 10. 333. Sept. 1936. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) G r im m e .

K. Scharrer und W. Schropp, Untersuchungen iiber die Wirkung der Kieselsdure 
und des Bors sowie einiger anderer Spurenelemente auf das Wachstum von Erbsen, Acker- 
und Sojabohnen. (Vgl. S c h a r r e r , C. 1936. I. 147; T s c h e r b a k o w , C. 1935. II. 2870; 
S c h a r r e r  u .  S c h r o p p , C. 1934. II. 3821 u. friiher.) W.-Kulturverss. zur Unters. 
der Wrkg. gleichzeitiger Gaben von B u. Si02 ohne u. mit Zusatz sog. Kombinations- 
lsgg. von Spurenelementen auf das Wachstum von Erbsen, Acker- u. Sojabohnen. 
Zu einer Grundnahrlsg. (v a n  DER C r o n e ) wurden steigende Mengen B (0,5 [1 B] 
u. 1,0 [2 B], bzw. 2,5 u. 5,0 mg B ais H^BO;, je Liter Niihrlsg.), SiO, (5,0 [1 SiO„] u. 
10,0 g S i02 [2 Si02] ais Kieselsol R je Liter) sowie dio A-Z-Lsg. yon HoAGLAND, die 
von LlPM A N , v a n  S c h r e v e n  u .  H a r r e v e l d -L a k o  jeweils allein bzw. mit zusatz- 
licher B- u. Si02-Gabe yerwendet. Die B-Gabe von 2,5 u. 5,0 mg B zu Erbsen war 
anscheinend zu hoch, da die SproB- u. Wurzelgewichto zuriickgingen, wahrend sie durch 
die Kieselsolgaben u. B +  Si02 erhoht wurden. Bei Ackerbohnen ergaben 1 B, 1 Si02, 
B +  S i02 sowie dio A-Z-Lsg. deutliche Ertragssteigerung, die boi 2 B nur im Wurzel- 
gewicht auftrat, wahrend dio anderen Lsgg. ungunstig wirkten. Durch B, SiO, u. 
B +  S i02 wurde der prozent. Chlorophyllgeh. in der Trockensubstanz deutlich erhoht. 
Bei Sojabohne bewirkte B ganz erhebliche Mehrertrage von fast 50% beim SproB- 
u. fast 100°/o beim Wurzelgewicht, noch besser wirkten B -+- Si02. Dio A-Z-Lsg. 
wirkt-e im gloichcn Sinne, aber schwacher, wahrend in den Lsgg. von VAN S c h r e v e n  
u. H a r r e v e l d -L a k o  Wachstum u.Ertrag ganz schleclit, bei letzterer prakt. iiberhaupt 
nicht Yorhanden waren. Die Verss. zeigten durchweg, daB Kombinationen von B u. 
Si02 im richtigen Verhiiltnis besser wirkten ais B allein, u. daB das B-Bedurfnis der 
Ackerbohne groBer ais das der Erbse u. geringer ais das der Sojabohne ist. (Boden- 
kunde u. Pflanzenernahrg. 1 (46). 370—83. 1936. Weihenstephan, Teohn. Hochsch. 
Munchen; Agrik.-chem. Inst.) L u t h e r .

O. Engels, Versuche iiber die Wirkung rerscliiedener Dungergaben (zu Hafer ais 
Versuchspflanze) auf einem sehr ndhrstoff-, besonders phospliorsaurearmm sauren Wald- 
umbruchboden. Besprechung eines Diingungsvers. auf einem sauren, N- u. humusarmen 
Schieferverwittcrungsboden, der einen auBerordentlich groBen P-Mangel aufwies. 
Die Korn- u. Strohertrage in dz/ha betrugen bei: Ungedungt 9,0 u. 17,0, Stallmist 
allein 25,0 u. 26,5, Stallmist NIC 26,4 u. 27,0, Stallmist +  NPK 29,0 u. 38,0, sowio 
Stallmist +  NPK +  Kalk 29,0 u. 30,0. Bei letzterer Reiho sind Vers.-Fehler durch 
TiorfraB u. die Verabfolgung des P ais Thomasmehl zu beriicksichtigen, durch dessen 
Kalkgeh. bereits eine gewisse Abstumpfung der Bodensaurc stattgefunden hatte. 
(Kunstdunger u. Leim 33. 284—88. 316—20. Nov. 1936.) L u t h e r .

R. Kawashima, Kalihungererscheinungen an Riiben- und Batatenbldttern. Uber 
typ. Kalihungererscheinungen an Riiben- u. Batatenblattern (farbige Tafel) u. chem. 
Analysen der Blatter u. des Bodens. (J. Sci. Soil Manure, Japan 10. 302—03. Sept.
1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) G r im m e .

Klaus-Ckristoph Menzel, Boden und Diingung in ihrer Wechseluńrkung auf die 
Flachsfaser. Besprechung des verschied. gerichteten Einfl. von N, P u. K auf die
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Flachsfaser bei Niederterrassensehotterboden, Lehm u.Basalt. Einzelhoiten im Original. 
(Faserforschg. 12. 122—34. 18/12. 1936. Dresden, Techn. Hochschule.) L u t h e r .

S. Osuki und S. Morita, Ober die anorganischen Kolloide in Bóden. I. Berieht 
iiber exakte Bodenunterss. in Japan. Aus don Analysendaten werden folgende Ver- 
hiiltniszahlen errechnet: Si0,/Al20 3 +  Fe20 3 =  1,17—5,69, Mittel 2,41; Si02/Al20 3 —
I,35—5,93, Mittel 3,01; Basen/AJ20 3 =  0,039—1,263, Mittel 0,319. Nalieres im Original; 
(Buli. agric. chem. Soc. Japan 12. 125—27. Aug. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) Gr i.

Chikafumi Ichikawa, Die Isolicrung von Cyanursdure aus dem Boden von 
„Kagamigahara“. In genanntem Boden aus der Nahe der Stadt Gifu lieB sich eindeutig 
Cyanursiiure isolieren. (J. agric. chem. Soc. Japan 12. 131. Sept. 1936. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) G rim m e.

R. Kawashima, Ober den Gehalt an austauschfahigen Kationen in den klimatischen 
Bodenlypen der Mandschurei. Die analyt. festgestellten Werte fiir mehrere Steppen- 
bóden, braune Waldboden u. Podsolbóden werden in Tabellen mitgeteilt. (Buli. agric. 
chem. Soc. Japan 12. 119—21. Aug. 1936. tNach engl. Ausz. ref.]) G rim m e .

A. J. Pugh und M. S. du Toit, Zusammensetzung und Ionenaustausch von Ferri- 
silicaten und -phosphaten. H e r s t .  v o n F o r r i s i l i c a t e n :  n. FeCl3-Lsg. wird 
mit Na-Silieatlsg. bokannten Geli. titriert bis zur vollstilndigen Ausfallung des Fe111, 
was bei pH =  5,4—5,6 eintritt.. Zweoks Erhalt von Ndd. mit geringerem Si02/Fe20 3- 
Verhaltnia wird die Silicatmenge reduziert u. mit k. NaOH auf p« =  5,4 eingestellt, 
zwecks Erhalt von Ndd. mit gróBerem Verhiiltnis halt man die Silicatlsg. konstant, 
reduziert jedoch die FeCl3-Lsg. u. stellt mit n. HCl auf i>h =  5,4 ein. Die ilsgg. werden 
durch ófteres UmgieBen schnell gemischt, darauf laBt man den flockigen Nd. absitzen 
u. filtriert. Zwecks Vermeidung von Hydrolyse wiischt man mit 95°/0ig. A. Cl-frei 
u. yerjagt den A. durch Einblasen von Luft. — B a s e n a u s t a u s c h .  2 Proben 
des Nd. werden abgewogen, in einer bestimmt man die Trockensubstanz durch Trocknen 
boi 105°, die Basenaustauschfahigkcit bestimmt man in der anderen durch Ausziehen 
mit n. Ba-Acetatlsg. (pu =  7,0), bis das pg des Ablaufes =  7,0 ist. Dann gibt man
10 cco n. BaCl2-Lsg. auf das Filter u. wascht den Nd. mit W. Cl-frei. Das absorbierte 
Ba wird durch n. NH4C1-Lsg. yerdrangt. Berechnung auf Trockensubstanz. — A u s -  
t a u s c h n e u t r a l i t a t .  50 ccm einer l%ig. wss. Kolloidsuspension gibt man zu 
100 ccm einer Na2S04-H2S04-Na0H-Misehung. Die Sulfatkonz. muB in allen Verss. 
konstant gehalten werden, schlieBlich fiillt man auf 200 ccm auf. Die Sulfatabsorption 
iat die Diffcrenz zwischen dem Sulfatgeh. der Originallsg. u. dem der iiberstehenden 
Fl. im Vers. pH nach Erhalt des Gleichgewichtes bestimmt man in der Suspension 
mit der Chinhydronelektrode, desgleiehen in dor Salzlsg. colorimetr. — Dio Herst. von 
Ferriphosphalen geschieht in gleicher Weise wie die der Silicate, jedoch bei pH =  4,3.
— Die Verss. ergaben, daB die Sulfatadsorption mit Acidoidzunahme des Kolloidgeh. 
abnimmt. Hydroxyhon vermag [Si03= ]- u. [P04= ]-Ionen in iiquivalenten Mengen 
zu ersetzen. — Im Anschlusse an die Yerss. theoret. Erwiigungen uber die Auswertung 
des isoelektr. Punktes u. der Theorie amphoterer Elektrolyto in bezug auf den Ionen- 
austausch. (Soil Sci. 41. 417—31. Juni 1936.) G rim m e .

N. R. Dhar und S. K. Mukerji, Alkaliboden und ihre Heilung. I. Die Verss. 
ergaben, daB hoch alkal. Bóden (pa iiber 10,8) durch Melassegaben geheilt werden 
kónnen. Die in der Melasse urspriinglich vorhandene Saure u. die durch Zers. ent- 
stehende wirken alkalineutralisierend. Der CaO der Melasse tritt in Basenaustausch 
mit dem Na20  des Bodens. Gleichzeitig findet ein Anstieg der N-Fixierung statt infolge 
Verbesserung dor biol. Verhaltnisso fiir die Bodenbakterien. (Proc. Nat. Acad. Sci., 
India 6. 136—48. Mai 1936. Allahabad.) G rim m e.

H. Cairns, T. N. Greeves und A. E. Muskett, Die Bekampfung des gtwohnlichen 
Schorfs \Adinomyces scabies (Thazt.) Gtws.] der Kartoffel durch Iinollendesinfektion. 
Nach Verss. der Vff. gelingt die Bekampfung des Kartoffelschorfs durch Desiiifektion 
der Saatkartoffeln. Ais Desinfoktionsmittel wurden ausprobiert Lsgg. von HgCl2, 
Formalin, CuS04, Burgunder Briiho u. organ. Hg-Salzen, von denen letztere sich am 
besten bewahrten. Es genugt, einfaches Eintauchen der Saatkartoffeln in die Lsg. 
direkt vor dem Pflanzen. Bei verschied. Kartoffelsorten n-urde eine anfangliche Wachs- 
tumsverzógerung beobachtet, welche sich jedoch in 10—12 Wochen wieder ausgleicht. 
Bei anderen Sorten zeigte sich eine typ. Wachstumsstimulierung. (Ann. appl. Biol. 23, 
718—42. Nov. 1936. Belfast.) G rim m e .

R. C. Roark, Patentschau iiber bisekticide und Oermicide. II. (I. Ygl. C. 1935.
II. 268.) (Soap 12. Nr. .9. 102—04. 111. Sept. 1936.) . G r im m e .

XIX. 1. 144



Maurice Copisarow, Maleinsaure zur PfUinzeTispritzung. Maleinsaure besitzt 
naeh neueren Unterss. ausgesprochene baktericidc u. fungicide Wirkung. Vf. empfiohlt 
deshalb ihre Vcrwendung zur Fruchtkonservierung beim Lagera u. verwcndet hierzu 
Lsgg. oder Emulsionen von Maleinsaure in ather. Ólen, 01 oder Paraffinol. Die Prodd. 
werden auf die Friichte verstiiubt. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 746. 25/9. 
1936.) G rim m e.

— , Chemie und Hausschwamnibekdmpfumj. Bericht iiber Yerwendung von Fluor- 
natrium u. Technik zur Hausschwammbekampfung. (Seifensieder-Ztg. 63. 1069—70. 
24/12. 1936.) Neu.

H. O. Askew, Bodenphosphatstudien. III. Ausziehen ton Phosphorsaure durch 
saure Losunrjcn. (II. vgl. C. 19 3 6 . I. 618.) Bericht iiber vergleichende Verss. unter 
VTenvendung von 0,02-mol. NaHS04 u. 1%'g- Citronensaure. Schutteldauer 10 Minuten. 
Die Schnelhgkeit der Lsg. der P20 5 hangt nicht von der Schutteldauer ab, sondern 
von dem Verhaltnis Boden/Fliissigkeit. Je enger dieses, desto geringer dio P20 5-Auf- 
losung. l%ig. Citronensaure lóst etwas mehr P20 6 ais die NaHSO,-Lsg., doch geniigen 
die mit letzterer erhaltcncn Worte bei orientierenden Serienanalysen. (New Zealand 
J. Sci. Technol. 18. 481—88. Okt. 1936. Nelson.) G r i m m e .

M. F. Sagorski, Verfahren zur Beslimmung der Phosphorsaure in Rohphosphaten 
bei Feldtersuchen. Vcrcinfachtes colorimetr. Verf. zur Best. der Phosphorsaure in Roh
phosphaten (naeh Auszug mit HC1 u. Zusatz von NH4-Molybdat) durch Red. der 
Pliosphormolybdansaurc mittels Hydrochinon in saurer Lsg. u. nachfolgender Bldg. 
einer blauen Fiirbung naeh Bcarbeitung solcher Lsgg. mit Alkalien. (Betriobs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 1039—42. 1935. Chem. Labor. d. GGO
NIUIF.) RoiTM ANN .

A. M. Smith, Weitere Untersuchungen uber die Aspergillus niger-Methode zur 
Bodenprilfung. Eine exakte Nachkontrolle der Aspergillus niger-Meth. zur Best. von 
ausnutzbarcm K20  u. P20 5 im Boden ergab fiir ersteres einen Verhaltnisfaktor von 
+0,53, fiir letztere von +0,72. Bei der Unters. von 120 Kulturbddon naeh dieser 
Meth. erwiesen sich 57% a*s P20 5-bediirftig, 44% ais K20-bediirftig. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 217—21. 31/7. 1936. Edinburgh.) GRIMME.

A. Edison Badertscher, Vergleichende Prufung ton Insekticiden. Vgl. der „Peet- 
Grady“- u. „Tum-Tablo“-Methodc. Erstere orgab bei Pyrethrum- u. Rhodanatspritz- 
mitteln hóhore Werte ais letztere. Diese war jedoch bei Rotenonprodd. iiberlegcn. 
Einzelheiten im Original. (Soap 12. Nr. 9. 96—97. 101. Sept. 1936. Baltimore 
[Md.]) G rim m e.

R. S. Cahn und J. J. Boam, Farbreaktion ton Rotenon. Die von R o g e r s  u. 
C a la m a r i  (C. 1937 . I. 1511) angegebene Farbrk. von Rotenon mit HN03-haltiger HC1 
ist naeh Unterss. der Vff. abhangig von dem Nitritgeh. des Gemisches u. laCt sich durch 
cinon Zusatz von 0,02% NaNOa zu der HN03 sehr verstai’ken. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55 . 384. 8/5. 1936. London.) G rim m e .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen-Holten (Erfinder: Heinrich Trarnm, Ober- 
liausen-Holten), Herstellung ton Salzen und Mischsalzen, die Ammon- und Nitratsticksloff 
w.beneinander enthalten■ (D. R. P. 638 578 KI. 16 vom 3/3. 1929, ausg. 19/11. 1936. —
C. 1 9 3 2 .1. 2885 [Oe. P. 126 581].) K a r s t .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen-Holten (Erfinder: Paul Schaller, Ober- 
hausen-Sterkrade, und Heinrich Tramm, Oberhausen-Holten), Herstellung ton Salzen 
und Mischsalzen, die Ammon- und Nitratsticksloff nebeneinander enthalten naeh Patent
638 578, dad. gek., daO dio Lsg. von NH4N 03 in NH3 in einem doppelwandigen, in seinem 
iiuBeren Raum kiihlbaren Rohr in die sauren Rk.-Komponentcn eingeloitet wird. Es 
werden starkę Warmeentwicklungen u. Verstopfungen der Zuleitungsrohre fiir dio 
ammoniakal. NH4N 03-Lsg. vermieden. (D. R. P. 638 992 K I. 16 vom 18/2. 1930, 
ausg. 26/11. 1936. Zus. zu D. R. P. 638 578; vgl. vorst. Ref.) K a r s t .

Charles Peter, Salt Lako City, Utah, V. St. A., Bodenrerbesserungsmittd. Kohle 
wird so fein gemahlen, daC sie durch ein 40—70-Maschensieb geht, u. bei Tempp. von 
etwa 150—205° geróstet. Dio erhaltene M. wird unmittelbar zur Bodenverbesserung 
vorwendct. An Hand von Ergcbnissen aus Feldverss. werden erheblicho Ertragssteige- 
rungen des Prod. geltend gemaeht. (A. P. 2 059 599 vom 22/11. 1933, ausg. 3/11.
1936.) K a r s t .

Charles Peter, Salt Lake City, Utah, V. St. A., BodenterbessermgsmiUel. 
Kannelkohle, Anthrazit, Lignite u. dgl. werden so fein gemahlen, daB sie durch ein
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40—70-Maschensieb gehen, u. mit feingemahlencm Steinsalz innig vermischt. Das 
Gemisch wird boi Tempp. von etwa 150—205° gerostot u. dann im Acker- u. Gartenbau 
zur Bodenverbesscrung benutzt. (A. P. 2 059 600 vom 22/11. 1933, ausg. 3/11. 
1936.) K a h s t .

E. G. A. Wikstróm, Stockholm, Schweden, Insektcnvertilgv.nqsmitid. Ent- 
spricht im wesentlichen Sohwed. P. 86 083; C. 1936. II. 3835. (Schwed. P. 87 625 
vom 16/3. 1934, ausg. 13/10. 1936.) D r e w s .

v m . Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Carlo Goria, Untersuchungen uber die iłalienischen Erden und Sande fiir Oiefierei- 

zwecke. Sardinischer Kaolin „Arix“ von Monte Porceddu. Oborsicht iiber die geograph. 
Verhaltnisse des Vork. u. Unterss. uber das Verh. des Kaolins (mit u. ohne Zumischung 
von Sand) in Formen fur die GieBerei. (Ind. meccan. 18. 631—34. Okt. 1936.) R. K. Mtj.

R. P. Forsyth, Versuche iiber die direkłe Rcduktion von titanhaltigen Eisenerzcn. 
Direkte Red. von Ti-haltigen Eisenerzen der Zus. l,2°/0 Si02, 61% Fe,0.n, 18,1% FeO, 
9.9% TiOj, 1,5% VjOs, 5,6%A120 3, 1,1% MgO, 0,3% MnO u. 0,2% S03 durcli 
Verss. im Laboratorium. Unters. der Schlackenviscositat bei verschied. Tempp. der 
Schlackenzus., des Red.-Grades, des Brennstoffverbrauches sowie des motali. Kon- 
zentrats u. der Gasatmosphare. Verh. des S boi der direkten Erzreduktion. Der Vf. 
kommt zu dem SchluB, daB aus den Ergebnissen der Verss. noch keine allg. 
prakt. Folgerungen fiir das direkto Red.-Verf. der Ti-lialtigen Erze móglich sind. 
(J. chem. metallurg. Min. Soc. South Africa 37- 132—48. Okt. 1936.) H o c h s t e i n .

H. B. Kirmear und H. W. Gillett, Heipmelallduplexverfahren im Kupolofen fur 
Elcklrostahlgiepereien. Vorwendung von Kupolofen zur Erschmelzung kleiner Mengen 
heiBen GuBoisens bestimmter Zus. in Zusammenarboit mit Elektrosehmelzofen. S-Ent- 
fomung entwedcr durch Behandlung mit Soda im Vorherd des Kupolofens oder in 
der Transportpfanne oder durch eine bas. reduzierende Schlacke im Elektroofen. Ge- 
schwindigkeit eines naehtraglichen Herunterfrischens durch Erzzugabe im Elektroofen. 
Beschreibung von Verss. u. Wirtschaftlichkeit des Kupolofen-Elektroofen-Duplex- 
verfahrens. (Metals and Alloys 7. 301—08. Dez. 1936.) H o c h s t e i n .

Erich Scheil, Prufung des Gu/Seisens auf seine WachstumsbesUindigkeil. Der Einfl. 
der Gliihungsart (Pendel- u. Dauergliihung) auf den Wachstumsbetrag boi Tempp. 
unterhalb des Ar Punktes wird untersueht. Die Abmessungon der Probo, die Ober- 
flachonbeschaffenheit u. dio Lage der Probe im GuBstuck zeigen einen doutlichen 
Einfl. auf den Wachstumsbetrag. B ei dunnen Proben treton bereits bei niedrigen 
Tempp. Oxydationserscheinungen auf. (Arch. Eisonhiittenwes. 10. 111— 13. Sept.
1936. Dortmund, Forsehungsinst. der Vereinigten Stahlwerko, A.-G.) B a r n i c k .

E. Piwowarsky, Uber die Schlagfesłigkeit und Kerbempfindlichkeit von Oufieisen. 
Nach einem Uberblick iiber das die Schlagfestigkeit u. Kerbempfindlichkeit von GuB- 
eisen behandolnde neuero Schrifttum werden die Ergobnisso von iiber 8000 Schlag- 
proben, die vom Vf. untor den verschiedensten Bedingungen vorgenommen wurden, 
mitgeteilt. Die Schlagproben bezogen sich auf 5 yerschied. Vers.-Reihen, dereń 
Schmelzen mit 1,64—4,08% Gesamt-C, 1,4—2,64% Si, 0,28—0,61% Mn, 0,062 bis
0,82% P, evtl. mit 1,7% Ni. 0,27—0,53% Cr oder 0,3% Mo im Hochfreąuenzofen 
bzw. im olbeheizten Fulminaofon bzw. Oltiegelofen bzw. Kleinkupolofen hergestellt 
worden waren. Die angestellten Unterss. dienten zur Klarung der Abhangigkeit der 
Schlagfestigkeit von Form u. Stiitzweito des Probostabes u. von der Schlaggeschwindig- 
keit sowie des Einfl. der GuBhaut u. des P-Geh. auf die Schlagfestigkeit. Aus den 
Ergebnissen dieser Verss., dio in zahireichen Tabellen u. Kui*ven wiedergegeben sind, 
wird gefolgert daB dio Schlagziihigkeit von GuBeisen in Beziehung zur gewahlten Stab- 
form u. Stiitzweite steht. Probon mit unter etwa 1 qcm Querschnitt eignen sich 
fiir don GuBzustand weniger zur Ermittlung der Schlagziihigkeit. Einen iiberragenden 
Einfl. auf dio Hohe dor Schlagzahigkoit hat die Schlaggoschwindigkeit. Vergleichliche 
Werte sind daher nur zu erzielen bei gonaucr Kenntnis der Stabform, der Auflager- 
entfemung (Stiitzweite) u. der Schlaggeschwindigkeit. Die GuBhaut hat (vor allem 
im ungegluhten Zustand) keinen wesentlichen Einfl. auf die Hohe der Schlagzahigkeit. 
Niedriger C-Geh. u. eino geeignete therm. Vergutung sind die vorziiglichsten Mittol 
zur Erzielung eines GuBeisens hoher Schlagzahigkeit. Dio Korbempfindlichkeit von 
GuBeisen nimmt zu mit der Giite des Werkstoffs. Bei niedrigem C-Geli. gehngt es 
auch, GuBeisensorten mit hoherem P-Geh. eine beaehtliche Schlagzahigkeit auf-
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zuzwingen. (GieBerei 23  (N. F. 9). 674—85. 18/12. 1936. Aachen, Tcchn. Hoehsch., 
Inst. f. allg. Metalik, u . das gesamte GieBereiwesen.) FRANK E.

H. L. Maxwell, Die Vencendung von Gufieisen fiir chemische Einrichtungen.
Oberblick iiber Zus., Gefugebeschaffenheit u. Eigg. von korrosionsbestandigem bzw. 
yerschleiBfestcm Gufieisen. (Mech. Engng. 58. 803—08. 845. Dez. 1936. Wilmington, 
Del., E. I .  du Pont de Nemour and Co.) F r a n k e .

Marcel Ballay und Raymond Chavy, Einige in Franhreich abliche Anwendungs- 
gebiete fiir warmebehandcltes Gufieisen. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 7. 161-—77. 
Okt. 1936. — C. 1937. I. 414.) F r a n k e .

A. Le Thomas, Der heulige Stand der Erzeugung von feuerbestandigem Gufieisen 
in Frankreich. (Vgl. C. 1936. II. 3352.) Durch Zusiitze yon Si (5—8%)> Al oder Cr, 
die entweder auf der Obcrflache eine festhaftende Schutzschicht oder aber ein dichtes 
u. kaum angreifbares Gefiige bilden, laBt sich die Hitzebestandigkeit yon GuBeisen 
steigern. Weiterhin kann diese Eig. auch durch Herst. einer grofien Zementitmenge 
crreicht werden. Ferner kann liohe Hitzebestandigkeit bei einem austenit. GuBeisen, 
dem sog. Niresist, erzeugt werden, welches auBer Cr noch Ni, Mo u. Cu enthalt. (Buli. 
Ass. techn. Fond. 10. 379—91. Okt. 1936.) H o c h s t e i n .

G. L. Liwschitz und L. D. Kossowski, Ober die Entkohlung im Walzwerksofen. 
Best. der Entkohlung von Stahl in Walzwerksofen in Abhiingigkeit von der Temp., 
der Zeit u. Ofengaszusammensetzung. Die Entkohlung beginnt merklich bei Tempp. 
iiber 700—-750° u. wiichst mit der Erwarmungsdauer bei Tempp. zwisehen 700—1100°. 
Tempp. iiber 1100° diirfen nicht iiberschritten werden. (Spezialstahl [russ.: Katschest- 
wennaja Stal] 4. Nr. 8/9. 55—56. 1936.) H o c h s t e i n .

E. O. Mattocks, Hegelung der Gaszusammensetzung in Gliihofen. Schrifttums- 
tibersicht iiber Herst. u. Wrkg. von Schutzgasen zum Blankgliihen. Herst. yon oxy- 
dierenden, neutralen oder reduzierenden Gasatmospharen sowie von Gasen zur Auf- 
kohlung von Stiihlen. (Metal Progr. 30. Nr. 4. 27—34. 46. Okt. 1936.) H o c h s t e i n .

Henry de Rycker, Die Slickstoffaufnahme und die hartende Wirkung von Slickstoff 
in Eisen. Beim Nitriervorgang dringt N2 vorwicgend entlang den Korngrenzen des 
Eisens oin u. yerteilt sich sodann auf die cinzelnen Ferritkorner. Einfl. der die Ni- 
trierung fórdemden Wrkg. der Elemente Al, V, Cr u. Bindung des N2 durch sie. Theorie 
die Ursachen der Hartesteigerung in den nitrierten Randschichten. (Rev. Mćtallurg. 33. 
585—87. Okt. 1936.) H o c h s t e i n .

P. J. Agejew, Die Stickstoffverteilung in der Oberflaehenschicht von Stahlschmelz- 
badern. Die in Elektrolichtbogenófen beobachtete UngleichmaBigkeit der N2-Verteilung 
in der Oberflaehenschicht des Stahlschmelzbadcs beruht darauf, daB der Elektro- 
lichtbogen die N2-Absorption durch den fl. Stahl wesentlich begiinstigt. Es wurde 
die Abhiingigkeit zwisehen der Dauer der Kochperiode u. der Veranderung des Na-Geh. 
im Stahl ermittelt. Hierbei wurde eine Erhohung des N2-Geh. im Stahl wahrend der 
Zeit festgestellt, in der dio oxydierende Schlacke abgezogen, jedoch die n. reduzierende 
Schlacke bereits hergestcllt war. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 7. 65—71. 
Juli 1936.) H o c h s t e i n .

E. R. Thews und R. W. Snelling, Einsalzhartung in Cyaniden. Einfl. der Zus. 
von Cyanidsalzbaderń auf die Aufkohlungstiefe von Stahl. Ihre Bestandigkeit. Die 
Vorzuge u. NachteUe der Einsatzhartung in Cyaniden. Vermeidung einer Salzbadzers. 
u. einer Verdampfung durch Einhaltung der geringstmóglichen Arbeitstemp. u. der 
geeignetsten chem. Zusammensetzung. (Heat Treat. Forg. 22 . 517—20. Okt. 
1936.) H o c h s t e i n .

— , Einfache Hartung oder Doppelharlung nach dem Einsetzen. Amerikan. Schrift- 
tumsiibersicht iiber den Einfl. einer einfachen Hartung u, einer Doppelhartung von 
in festen Einsatzmitteln aufgekohlten Stiihlen bzgl. der Oberflachenharto u. der Eigg. 
des Kemes. (Metal Progr. 30. Nr. 4. 35—38. Okt. 1936.) H o c h s t e i n .

A. K. Tschertawskich, Die physikalisch-chemischen Grundlagen der Wirkung der 
Kuhlfliissigkeiten bei der Hartung von Kohlenstoffstahl. Es wird der Einfl. von Ad- 
sorptionsschiehten der in W. gelosten Stoffe auf die Hartung yon Stahl untersucht. 
Auf Grund yon Vers.-Ergebnissen wird gezeigt, daB die Elektrolyte u. mol.-dispersen 
organ. Verbb. in verd. Lsgg. (bis 1%) keinen merklichen Einfl. auf das Htirten aus- 
iiben; die oberflaclienakt. hydrophilen Koli. (Seifen, Sapornn u. a.) rufen dagegen schon 
in sehr geringen Konzz. (0,001%) wegen der yerlangsamten Geschwindigkeit des Temp.- 
Abfalles einen scharfen Abfall der Hartungsfahigkeit der Lsgg. heryor. Es werden 
Beziehungen zwisehen der Erhohung der Hurtc u. der Konz. des in W. gelosten Stoffes
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aufgestellt. (J. tcchn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 6. 1374—80.
1936. Moskau.) V. F u n e r .

G. M. Korowin, Zusammensetzung und Menge der beim Gluhen von Dynamo- 
blechen entweichenden Gasc. Beim Gliiheu von ungebeizten Dynamoblechen findet 
eine Iebhafte Gasentw. infolge der gegenseitigen Einw. des Zunders u. des C-Geh. der 
Bleche statt. Beim Gluhen von gebeizten Dynamoblechen dagegen findet eine nur 
unbedeutende Gasentw. u. eine nur geringe C-Verbrennung der Bleche statt. Dio Gas
entw. der ungebeizten Bleche beginnt im Verlaufo von 4—5 Stdn. bei ca. 870°. Dieso 
Gaso enthalten im wesentlichen bedeutende Mengen von CO u. C02. Dio Wattverlusto 
von ungebeizten Bleohen waren nach dem Gluhen bedoutend geringer ais boi den 
gleicken, vor dem Gluhen jedoch gebeizten Bleohen. (Spezialstahl [russ.: Katschest- 
wonnaja Stalj 4. Nr. 8/9. 36—38. 1936.) H o c i i s t e i n .

A. S. Saimowski und L. Sch. Kasarnowski, Transformatorbleche mit hoher, 
magnetischer Permeabilitdt langs zur WalzricJilung. Unters. der Textur von Trans- 
formatoreneisen mit 3,4% Si nach einem Kaltwalzcn u. darauffolgender Gliihung. 
Die Unterss. ergeben, daB bei nur cinmaliger Dickenabnahme u. nur einmaligem Gluhen 
unter keinen Bedingungen eine Textur der Krystallachse [1 0 0] langs der Walzrichtung 
zu erreichen ist. Erst durch ein zweimaliges Kaltwalzen mit einer Abnahme von 60 
bis 65% u- einem zweimaligen Gluhen bei 1050—1100° laBt sich diese Textur erreichen. 
Bei einem so behandelten Transformatorenwerkstoff liegen die Permeabilitiitswerto 
bei einer Induktion von 15—17 000 GauB ca. 1,5—3-mal hoher ais boi den besten 
Proben von n. Transformatorenstahl. Durch metallograph. u. rontgenograph. Unters. 
Verff. kommen die Vff. zu dem SchluB, daB dio so erhaltene Krystalltextur mit den 
Angabon von SlX TU S u. B o z o r t h  ubereinstimmt. (Spozialstahl [russ.: Katschest- 
wennaja Stal] 4 . Nr. 8/9. 19— 22. 1936.) H o c h s t e i n .

P. S. Ssacharow, t)ber die Bestimmung der Sprodfestigkeit. Zur Priifung der 
von K u n t z e  vorgesehlagenen Meth. der Best. der Spródigkeit wird dio Sprodfestigkeit 
von weiehem Stahl (G 0,2%, Mn 0,45%, P 0,027%, S 0,026%) mit grobkomiger Struktur 
in unelast. Zustand bei sehr tiofen Tempp. (fl. Luft) bestimmt. Die naoh der Meth. 
von K u n t z e  erhaltenen Werte liegen um 50% hoher ais die bei der Temp. der fl. Luft 
gemessenen (mit der GAGARIN -Presse) Werte der Sprodfestigkeit; dio Meth. von 
K u n t z e  wird auf Grund der erhaltenen Resultate abgelehnt. (,J. techn. Physik [russ.: 
Shurnal technitschcskoi Fisiki] 6. 1381—87. 1936. Leningrad, FTI.) V. F u n e r .

P. S. Ssacharow, Das mikroskopische Bild des sprSden Bruches. Zur Klarung 
des Verlaufes von spródem Bruch umgeht der Vf. dio bei der Vorbereitung des Schliffes 
nach dem erfolgten Bruch auftretende Verlotzung der Bruchgrenze dadurch, daB ein 
aus weiehem Stahl hergestellter Zylinder in der Langsachso durohschnitten wird u. 
an der Schnittflache goschliffen, mit 5% Pikrinsaure geatzt, nachpoliert u. noclimals 
geatzt wird; die Probe wird darauf gekiihlt u. durch Schlag gebrochon. Dio Bruch
grenze w-urde dann mkr. beobachtet. Der Bruch erfolgt innenkrystallin durch die 
Forrit- u. Perlitkomer u. geht iiber die Korngrenzen unter Richtungsanderung von 
Kom zu Korn; auBer der Hauptbruchlinio wurden nooh seitliche kurzo Abweichungen 
u. trotz des reinen spróden Bruches noch zwei Typen von Deformationslinion beob
achtet: a) typ. Gleitlinien, wie sie bei gewólmlicher piast. Deformation beobachtet 
werden u. b) Spuren der Teilung, die sogenannten NEU M A N N -Linien. Die Befunde 
werden an 3 Schliffaufnahmen Y eran sc h au lich t. (J. techn. Physik [russ.: S h u rn a l  
teehnitscheskoi Fisiki] 6. 1388— 92. 1936. Leningrad, FTI.) ' V. F u n e r .

Richard Mailauder, Verhdllnis der Ergebnisse von statischen und dynamischen 
Kerbbiegerersuchen zueinander. An Korbproben aus TllO&IAS-Stahl, mit Al beruhigtem 
weiehem SlEM EN S-M A R TIN -Stahl u. einem hiirteren silicierten S i e m e n s -Ma r t i n - 
Stahl werden stat. u. dynam. Biegeverss. im Temp.-Boreich von —20 bis +500° nach 
Normalgluhung, Uberhitzung u. Alterung vorgenommen. Die Abhiingigkeit des Ver- 
haltnisses von stat. zu dynam. Brucharbeit von den Vers.-Bedingungcn wird bosprochen, 
(Arch. Eisenhiittenwes. 10 . 109—10. Sept. 1936.) B a r n i c k .

— , Schnellterfahren zur Bestimmung der Austenitkomgrófle. Sehnellbest. der 
AustenitkomgrdBe durch eine Erwarmung des polierten Stahlsehliffes auf 930° in 
einer mit GuBspanen, Kryptol oder Holzkohle zum Schutz vor Oxydation gefullten 
Eisenrohre wahrend 1 Stde., wobei der Schliff durch eine Spiine- u. P u lY e rse h u tz sc h ic h t 
gesehiitzt sein muB. Darauf schnelle Uberfuhrung der Schliffprobe in ein auf 930° 
erwarmtes Salzbad aus BaCl2, CaCl2 u. NaCl. Dureh das freiwerdende Cl2 findet die 
Atzung der Probe in 1-—2 Min. statt. Hierauf schnelle Abkiihlung ohne jede Osy-
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dation in Petroleum. Der Schliff zeigt nunraehr ein Austenit-Netzwerk, welches das 
Metali bei 930° gehabt hat. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 8/9. 
56. 1936.) H o c h s t e in .

Ernest E. Thum, Forlschritle in der Blechslahlherstellung. Literaturiibersicht 
iiber Fortschritte in der Blechhcrst. Warmbehandlung, Altem von Bleehcn, Hartung 
durch Kaltverformung u. Spannungsverzemmgen. (Metal Progr. 30. Nr. 4. 117—23. 
Okt. 1936.) " H o c h s t e in .

Francis B. Foley, Neuerc Arbeiten uber legierte Stahle und Gufleisen. Literatur- 
iibersicht iiber dio Eimv. von Al auf dic KorngroGe im Stahl u. deren Einfl. auf dic 
Festigkeitseigenschaften. Ursache der Kornverfcinerung durch Al u. Einw. von Ti 
u. Cu auf Stahl u. Gufleisen. Unters. des Einfl. von Verunreinigungen auf die elektr. 
Eigg. von Transformatorenbleehcn. (Metal Progr. 30. Nr. 4. 131—36. 152. Okt. 
1936.) H o c h s t e in .

W. M. Malzew, Abbrand der Legiemn/jsmetalle im Hochfreąucnzinduklionsofen. 
Boi der Herst. von nichtrostenden Stiihlen betragt der Mctallabbrand im Hochfrequenz- 
Induktionsschmelzofen in der 1. Periode ca. 0,5% u. in der 2. Periode ca. 0,3% des 
Einsatzcs u. bei der Herst. von Schnelldrehstahlen in der 1. Periode ca. 1,09% u. in 
der 2. Periode ca. 0,24%. Von den Metallzusatzen verbrennen am starksten Mn, Si, 
V u. C. Abhangigkeit des Abbrandes der yerschied. Elemente von der Art der ver- 
wendeten Fcrrolegierungcn. Warmebilanz des Hochfrequenzschmelzofens. (Spezial
stahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 8/9. 47—53. 1936.) H o c h s t e in .

James P. Gili, Neue und alle Werkzeugslahle. Tjbcrblick aus dem neueren amerikan. 
Schrifttum iiber Entw., Eigg., Warmebehandlung, Priifung u. Bewahrung von Werk- 
zeugstahlen, bes. von Schnelldrehstahlen. (Metal Progr. 30. Nr. 4. 137—41. Okt. 
1936.) H o c h s t e in .

W. H. Troon und C. R. Day, Die Auswahl von Werkzeugstahlen. Einteilung der 
Werkzeugst&hle. Anfordcrungcn an ihre Betriebseigenschaftcn. Ihre Warmebehandlung 
u. ihre median. Eigenschaften. Chem. Zus. von Sehlagwcrkzeugen, Mciflcln, Druck- 
luftwerkzeugen, verzugsfreien Stahlen, Gesenken u. Warmarbeitswerkzeugen. (Heat 
Treat. Forg. 22 . 511—16. 520. Okt. 1936.) H o c h s t e in .

H. W. Gillett, Enhmcklung der niedriglegierten, hochfcsten Baustahle. Literatur-
iibersicht iiber die Zus. u. mechan. Eigg. von niedrig legierten, hochfesten Baustahlcn 
aller Lander. Bes. werden von ihren Eigg. behandelt: die Festigkeit, Streckgrenze, 
Verarbeitbarkeit, SchweiBbarkeit, Zahigkeit, Korrosionsbcstandigkeit sowie ihr Verh. 
beim Walzen. Es wird der Einfl. der Legierungsclemcnte Cu, Ni, P, Mo, Cr, Mn +  Si 
auf die Eigg. der Stahle untersueht. Ausblick auf dic Weitercntwicklung. (Metals 
Technol. 3. Nr. 7. Symposium 40—61. Okt. 1936.) HOCHSTEIN.

P. B. Michailow-Michejew und A. I. Chrissantowa, Physikalisch-mec/uinischc 
und technologische Eigenschaften von molybdanhalłigen Silchromstahlen. Si-Cr-Mo- 
Stahle mit 0,25—0,3% C, 3,95—4,1% Si, 8,2—8,3% Cr, 0,35—0,5% Mn u. 0,25 bis 
0,3% Mo besitzen eine hohe Festigkeit bei erhohten Tempp., guto Korrosionsbestilndig- 
keit, zufriedenstellende Warmbestandigkeit bei Tempp. von 400—500°, gute median. 
Bearbeitbarkeit u. keine Neigung zur Alterung. Die Vff. empfehlen daher ihre Vcr- 
wendung fiir Dampfkessel u. fiir bis ca. 500° arbeitende Dampfturbinenschaufehi. 
Neben diesen Vorziigen besitzen jedoch die Stahle eine nur geringe Kerbschlagfestigkeit. 
Infolgedessen konnen diese Stahle nur fiir stat. bclastete Gegenstiinde verwendet 
werden. (Metal Ind. Herald [russ.: Westnik 3Ietallopromj7schlennosti] 16. Nr. 8. 
46—66. Nr. 9. 6—19. Juni 1936.) H o c h s t e in .

I. J. Kontorowitsch, Uber die isothermische Austenitumumidlung in Sonder-
stahlen und die. dabei erreichbaren Festigkeitseigenschaften. Unters. iiber die isotherm. 
Austenitumwandlung in Cr- u. Cr-Mn-Stahlen (0,92—1.54% Cr u. 0,41—1,21% Mn 
bei 0,2—0,4% C), in Cr-Mo-Stahlen (0,3—0,38% C, 0,54—0,86% Mn, 0,92—1,72% Cr 
u. 0.21—0,56% Mo), in Cr-Ni-Stahlen (0,14—0,39% C, 0,31—0,41% Mn, 0,72 bis
1,86% Cr u. 2,82—3,66% Ni), in Cr-Mo-Al-Stahlen (0,28—0,31% C, 0,38—1,21% Mn,
1,27—1,42% Cr, 0,39—0,52% Mo u. 0.59—0,78% Al) sowie in einem Cr-Ni-W-Bau- 
stahl mit 0,21% C, 0,36% Mn, 1,84% Cr, 4,65% Ni u. 0,81% W. Best. des Einfl. 
der isotherm. u. der stufenweisen Warmbehandlung auf die erreichbaren Festigkeits- 
eigg. dieser Stahle. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 4. Nr. 8/9. 13— 18. 
1936.) H o c h s t e in .

O. Wolkowa, Einiges iiber die Warmbehajidlung von Cr-Mo- und Cr-Si-Mn-Stahlen. 
Unters. uber die Wrkg. eines zweimaligen Anlassens auf die Festigkeitseigg. von Cr-Mo-
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Stahlen der Zus. 0,29—0,32% C, 0,7—0,8% Cr, 0,18—0,28% Mo sowio von Cr-Si-Mn- 
Stahlen der Zus. 0,29—0,34% O, 0,76—1,1% Cr, 0,95—1,2% Mn, 1,01—1,1% Si. 
Emo Verbesserung der mechan. Eigg. durch das zweimalige Anlassen dieser Stahle 
wurde nicht beobachtet. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 7. 92—98. Juli 
1936.) HOCHSTEIN.

J. H. Critchett, Korrosionsbestandigc, rostfreie Stahle und Eisenlegierungeń. 
Uberblick iiber die mechan. Eigg. Yon Cr-, Ni-, Cr-Ni- u. Cr-Mn-Stahlen u. ihr Verh. 
gegen die yerschiedensten chem. Agenzien. (Mech. Engng. 58. 823—26. Dez. 1936. 
New York. N. Y., Union Carbide and Carbon Res. Laborr.) F r a n k e .

— , Nichtrostende Stahle. Schrifttumsiibersicht iiber nichtrostendo Stahle, dereń 
Cr-Geh. unter oder iiber 18% u. der Ni-Geh. unter oder iiber 8% liegt. Ihre Horst., 
Kaltverformung, ihre niehtrostenden u. mechan. Eigg. in Abhangigkeit YomC-Gehalt. 
Nichtrostende Sparstiihle, bei denen bes. Ni ganz oder zum Teil durch billigero Elemente 
wic z.B. Si, Al, Mn, B, N, Ti, Ta u. Nb ersetzt ist. Ihre Zus. u. niehtrostenden Eigen- 
schaftcn. Prufungsyerif. fiir die Rostbestiindigkeit. SchweiBbarkeit der niehtrostenden 
Stahle u. ihre Vcrwendung ais Baustahle. (Metal Progr. 30. Nr. 4. 241— 48. Okt.
1936.) H o c h s t e in .

S. I. Wolfson und A. M. Borsdyka, Ober die Dauerstandfestigkeit der rostfreien 
Stahle. Unters. uber die Dauerstandfestigkeit nichtrostender Stahle folgender Zus.: 
0,1% C, 0,3% Si, 0,45% Mn, 0,5% Ni u. 12,5% Cr sowio mit 0,4% C, 3% Si, 
0,27% Mn u. 10,2% Cr sowio mit 0,2% C, 5,75% Ni u. 19,2% Cr sowie mit 0,4% C,
0,36% Si, 8,9% Mn, 17% Cr, 2,2% W u. 0,28% Ti. Die von den Vff. bei diesen 
Stahlen bestimmte Kriechgrenzc stimmt mit den Angaben anderer Forscher iiberein. 
Es wurde festgestellt, daB der Cr-W-Mn-Stahl eine bedeutend hohere Dauerstand- 
festigkeit besitzt ais die iibrigen untersuchten niehtrostenden Stahle, wobei sieh die 
absol. Werte denen des hochhitzebcstandigen Stahles mit 0,5% C, 1,8% Si, 0,6% Mn, 
13% Ni, 16% Cr u. 2—2,2% W niihern. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja 
Stal] 4. Nr. 8/9. 8—12. 1936.) H o c h s t e in .

Sam Tour, Federn aus nichtrostendem Slahl. (Vgl. C. 1937. I. 700.) Fiir dio 
Herst. von Federn, die gegen Gase u. Fil. korrosionssicher sein sollen u. die eine 
ROCKWELL-Hiirte Yon C 45—C 46 haben miissen, wird ein nichtrostender Stahl mit
0,3% C empfolilen, der nach geeigneter Warnibehandlung die gleiche Ziihigkeit wie 
ein Cr-V-Federstahl von der gleichen Harto besitzt. Bei der Fordemng nach einer 
ROCKWELL-Harto von Federn von nur C 37—C 39 besitzt ein nichtrostender Stahl 
mit 0,1—0,12% C u. 12—13% Cr nach geeigneter Warnibehandlung sogar eino groBere 
Zahigkeit ais der Cr-V-Federstahl. (Iron Age 138. Nr. 16.101—12.15/10.1936.) HOCHST.

— , Nichtrostende Chrom-Nickelstdhle in der chemischen Industrie. Unterss. u. Er- 
fahrangen zeigten bei der Entw. der niehtrostenden Cr-Ni-Stahle, daB entsprechend 
dem Angriffsmittel nicht allein die Gehh. an Cr u. Ni zweekmaBig zu andern sind, 
sondom daB auch Zusatze von W, Mo, Ti, Cu u. Mn die Rostbestiindigkeit Yerbcssern 
konnen. Es gibt daher eine groBe Anzahl von niehtrostenden Stahlen, dereń Eigg. 
von der chem. Zus. u. der Wiirmcbehandlung abhiingen. Die Bcstandigkeit dieser 
Werkstoffe gegen anorgan. u. organ. Sauren ist zufriedenstellend. (Monit. Produits 
ehim. 18. Nr. 212. 3—7. 15/12.1936.) H o c h s t e in .

W. Hessenbruch, Die mechanischen Eiganschaften hiizebestandiger Chrom-Alu- 
minium-Eisenlegierungen im Vergleich mit Chromnickel. Unters. der mechan. Eigg. 
von hitzobestandigen Cr-Al-Fe-Legierungen mit 20—30% Cr u. 5% Al im Vgl. zu 
Cr-Ni-Legierungen mit 80% Ni u. 20% Cr bzw. 60% Ni, 18,5% Cr, Rest Fe u. Zu
satze. Unters. iiber den Einfl. der Verformung auf Festigkeit, Brinellharte u. Dehnung 
sowie iiber den Einfl. von Al auf die Hitzebestandigkeit u. Zahigkeit der Heizleiter. 
Ermittelung des Einfl versehied. Gliihtempp. auf die mechan. Eigg. von hartgezogenen 
Cr-Al-Fe-Legierungen. Bei der Herst. von Heizwicklungen aus den hochhitze- 
bestandigen Cr-Al-Fe-Legierungen werden die Werkstoffe im Ursprungszustand hohen 
mechan. Beanspruchungen u. Doformationen unterworfen u. zwar muB hierbei das 
Verhaltnis yon Drahtdurchmcssor zum Drahtdurchmesser des Wickeldornes boi der 
Herst. von Spiralen aus Cr-Al-Fe-Legierungen kleiner gewahlt werden ais bei der Herst. 
von Spiralen aus Cr-Ni-Material, um das Zusammenfallen der Spiralen bei 1000° 
infolge der geringeren Festigkeitseigg. der Cr-Al-Fe-Legierungen bei Gebrauehstempp. 
zu yerhindern. Bei langerer Erhitzung der Cr-Al-Fe-Legierungen auf 1000° tritt eino 
Komyergróberung ein, wobei die Legierung boi Tempp. von iiber 600° eine prakt. 
unbegrenzte Zahigkeit erhalt, aber in der Kii!te sehr sprode wird. Durch geeignete
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Ofenkonstruktion u. Spiralenanordnung ist diesem Nachteil Rechnung zu tragen. 
Unter dieser Yoraussetzung stellen Legierungen aus Cr-Al-Fe-Legierungen einen sehr 
yorziiglielien Baustoff fiir die Heizwicklungen von Elektroofen dar, da sie selbst bei 
1300° am Heizleiter gemessen, eine ausreichende Lebensdauer erreiehen u. nur ł/ B 
des Dcvisenbedarfs benotigen wie Cr-Ni-Legierungen. (Elektrowarme 7. 7—12. Jan.
1937.) H o c h s t e in .

J. D. Corfield, Hilzebestandiger Gufi aus Cr-Ni-Fc-Łegierungen. Chem. Bestandig- 
keit, Warmfestigkeit u. Warmeausdehnung von GuBlegierungen mit 12—30% Cr 
u. 8—65% Ni sowie von Ni-freien GuBlegierungen mit 18 u. 28% Cr. (Metal Progr. 30. 
Nr. 4. 191—94. Okt. 1936.) H o c h s t e in .

W. S. Messkin und j . M. Margolin, Nickelfreic Legierungen hoher magnelischer 
Stabilitat. Dio magnet. Stabilitat von Ee-Legierungcn wiiehst mit Steigerung der 
Konz. der festen Lsg. u. bei einer Gefugehomogenisierung. Bei Zerfall der iibersatt. 
festen Lsg. nimmt die magnet. Stabilitat entspreehend ab. Es wird auf dio grundsatz- 
liche M6glichkeit der Herst. einer hohen Stabilitat in vollig Ni-freien Fe-Legierungen 
hingewiesen. Es wurden hierfiir Ni-freic Legierungen mit 0,04—0,22% C, 1,23 bis
з,17% Mn, 2,77—5,5% Al, 0—3,92% Cr, 0—5,16% Cu u. bis 1,26% Si entwickelt
и. diese Legierungen nach einer Abschreckung von 700. 1000 u. 1100° sowio nach einer 
der Abschreckung von 1100° folgenden AnlaBbeliandlung bei 300, 500, 700 u. 900° 
untersueht. Sio besitzen neben hoher Stabilitat auch geringe Hysteresisverluste, einen 
hohen spezif. elekt.r. Widcrstand u. zufriedenstellendo technolog. Eigenschaften. 
(Spezialstahl [russ.: Katschestweimaja Stal] 4. Nr. 8/9. 23—30. 1936.) HOCHSTEIN.

G. M. Samorujew, Eirikrystallc in einem ferrilischen Kupferstahl. Dio Unters.
eines Einkrystalles in einem ferrit. Cu-Stahl mit 0,13% C, 0,6% Mn, 0,015% Si u.
1,76% Cu bestatigt die Theorie von T a m sia n n  iiber den verwickelten Vorgang des 
Kornwachstums durch eine gegenseitigo Bceinflussung zwischen den Kórnern, ihren 
Grenzcn u. den Zwischensubstanzen. (Metallurgist [russ.: Metallurg] 11. Nr. 7. 99—100. 
Juli 1936.) H o c h s t e in .

H. W. Russell, Beschadigungswidcrstand bei Oberbeanspruchungen von durch
Ausscheidimg geharteten Kupferstahlen und von kupferhaltigem Gufieisen. Durch Unterss. 
an iiberbeanspruehten, durch Ausscheidungshartung geharteten Cu-Stahlen u. Cu- 
haltigem schmiedbarem GuBeisen, bes. an Kurbelwellen mit 1,66% C u. 1,78% Cu, 
wurde festgestellt, daB durch dio Ausscheidung submkr. Teilchen von Cu der Widcr
stand gegen t)bcrbeanspruehungen erhóht wurde. Jedoch lassen die Unterss. nocli 
keine weiteren allgemeinen Folgerungen zu. (Metals and Alloys 7. 321—23. Dez.
1936.) H o c h s t e in .

T. Natale, Das Molybdan in den Spezialbaustahlen. tlberblick iiber die Vorteile 
der Verwendung von Mo ais Zusatzelement fiir Baustahlo unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Beeinflussung des Hiirtungsyermogens. An Cr-Ni- u. Cr-Mo-Stahlen 
mit C-Gehh. von 0,31—0 ,3 3 %  werden Vergleichsverss. ausgefiihrt, dio zeigen, daB 
Ni wcitgehend durch Mo vertreten werden kann, ohne daB eine Yerschlechterung der 
mechan. Eigg. eintritt. (Ind. meccan. 18. 615— 19. Okt. 1936.) R . K . M u l l e r .

Gilbert Evans, Das Giefien von Blocken aus Nichteisenmetall. Mitt. fremder u. 
eigener Erfahrungen mit yerachied. Kokillen. (Metallurgia 15. Nr. 85. 7—10. Nov. 
1936.) G o l d b a c h .

F. Trombe, Beilrag zur Mctallurgie der sclUnen Elemenle. Einleitend wird ein 
ausfiihrlicher t)berblick iiber Aufbau u. Eigg. der seltenen Erden u. einiger anderer 
seltener Metallo gegeben. Dann werden die Darst.-Verff. fiir dio seltenen Erdmetalle 
nach folgenden 3 Gesichtspunkten behandelt: 1. Die Rod. eines Halogenids oder eines 
Oxyds der seltenen Erden durch Alkali- u. Erdalkalimetalle sowie durch Mg. 2. Die 
Rlektrolyse einer Halogenverb., u. zwar yorwiegend eines gesehmolzenen Chlorids.
3. Die Gcwinnung der Metalle iiber dio Amalgame. — Die Hauptschwiorigkeiten bei 
der Herst. der seltenen Erdmetalle liegen nach Ansicht des Vf. darin begriindet, daB 
im allgemeinen dio Abmessungen der verwendeten Tiegel u. dgl. zu klein sind, so daB 
das gewonneno Metali in starkem Umfange mit den GefaBmaterialien reagieren kami. 
Vf. sucht diese Einw. durch geeignete Wahl sciner Yers.-Anordnung móglichst zu unter- 
driicken. Bei der Elektrolyse wird mit Yorteil Mo yerwendet, das in den gesehmolzenen 
Metallen uniósł, ist, ais Tiegelmatcrial diente CaFs. Vf. stellte Legierungen yon Cadmium 
mit Sm u. Gd in Geraten aus CaF2 mit Erfolg her. Fiir die Arbeiten bei hohen Tempp. 
wird die Verwendung eines Kathodcnstrahlofens, der im einzelnen beschrieben wird, 
empfohlen. — Weiterhin wird gezeigt, daB Messungen der DD., wie sie an den geschmol-
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zenon Metallen Ce, La u. Nd ausgefiłhrt wurden, ais Beleg fiir dereń Roinheit dienen 
konnen. Die pyknometr. bestiinmten Werte sind bei den reinen Elementen den aus 
Rontgenuntorss. ennittelten sehr iihnlich. — Im zweiten Teile der Arbeit wird iiber 
ein neues Vcrf. zur Herst. der seltenen Erdmetalle berichtet, das bes. fiir die Ge- 
winnung des Sm u. der Yttererden ausgearbeitet wurde. La, Sm u. Gd sind in geschmol- 
zenem Cd losl., das Verf. crinnert an die Darst. der Metalle uber die Amalgamc. Die 
groBe D. u. der niedrige F. des Cd ermoglichen seine Verwendung ais Kathodo in 
geschmolzenem Zustand, die Schmelze besteht aus Alkalichlorid (yorwiegend LiCl) 
u. dem Chlorid des gcwiinschten seltenen Erdmetallcs. Wahrend der Elektrolyse lost 
sich das abgesohied. Metali in dem Cd u. kann von diesem durch Erhitzen getrennt 
werden. La, Sm u. Gd konnten naeh diesem Verf. frei von Cd gewonnen werden. Der 
Reinhcitsgrad des bisher in metali. Form nicht isolierten Gd betrug 99%- (Ann. Chim. 
[11] 6. 349—458. Nov. 1936. Paris, Inst. de Chimic.) W e i b k e .

E. A. Anderson, Die Verwendung von Zink in der chemiachen Industrie. Es
werden die theoret. Grundlagen des Korrosionsschutzes von Stahl durch Zn-Uberziigo 
aufgezeigt u. das Verh. von Zn u. Zn-Oberziigen gegen W. u. Gase naher gekenn- 
zeichnet u. ein kurzer Oberblick iiber die Anwendungsmóglichkeiten von Zn bzw. 
Zn-t)borzugen gegeben. (Mech. Engng. 58. 799—802. Dez. 1936. Palmerton, Pa., 
The New Jersey Zinc Company.) F r a n k e .

George O. Hiers, Korrosionsbeśtandigc Ausrilslungen aus Blei. An Hand zahl- 
reicher Tabellen gibt Vf. eine Ubersicht iiber Zus., mechan.Eigg., Verh. gegen Korrosion 
u. Anwendungsgcbiete von Pb u. seinen Legierungen. (Mech. Engng. 58. 793—98. 
Dez. 1936. Brooklyn, N. Y., National Lead Company.) F r a n k e .

R. A. Wilkins, Kupfer- und Kupferlegierungen. An Hand cinschlagiger Vor- 
offentlichungen (117 Literaturangaben!) wird cin umfassender Oberblick iiber die 
Zus. zahlreicher Cu-Legierungen, ihro kcnnzeichnendcn physikal. Eigg. u. Vcrh. gegen 
Korrosion sowie iiber ihro Vorwendungsmóglichkeiten in der chem. Industrie gegeben. 
(Mech. Engng. 58. 809—22. Dez. 1936. The Revue Copper and Brass Inc.) F r a n k e .

— , Die neuzeitliche Richtung in der Entwicklung und Anwendung von Kupfer
legierungen. Die Verwondung von Cu in der Elektroindustrie, bei der Eisenbahn, im 
Automobilbau, im Schiffbau u. Fabrikbau. Neuere Legierungen dos Cu mit Be, Cr u.
Se. (Mctallurgia 15. 42—44. Dez. 1936.) Goi,d is a c h .

— , Bleibronzen. Allg. Oberblick. (Gieflereipraxis 58. 8—rlO. 3/1. 1937.) B a r n ic k .
Francis G. Jenkins, Verfdhren zur Herstellung druckdichterKanonenbronze. Auszug 

aus einem umfangreichen, in Metals and Alloys veróffentlichten Literaturbericht. 
34 Quellenangaben. (Foundry Trade J. 55. 464—66. 17/12. 1936. (Juincy, Mass., 
Bethlehem Shipbuilding Corp., Foro River Plant.) G o l d b a c h .

Willi Claus, Ein bemerkenswerter Fali von umgekehńer Blockseigemng. Unterss. 
der umgekehrten Blockseigerung an Pb-Sn-Bronzcn ergeben, daB dio beim Erstarren 
auftrotonden Schrumpferscheinungen lediglicli richtungbestimmend sind. (Z. Metall- 
kunde 28. 391—93. Dez. 1936.Berlin, Techn. Hochschulc, Inst. fiir angewandto Metall- 
kundo.) B a r n ic k .

C. C. Downie, Die Venverlung von Messingschlacken. Eine Firma, die Schlaeken
von mehreren yerschied. GelbgieBereien yerarboitet, hat folgendes Verf. zur Herst. 
von Blockmaterial fiir Bauzwecke entwickelt: Durch Zusatz anderer Schlacken u. 
biUiger Fluflmittel (FluBspat, Abfall aus der Laugenfabrikation) wird die Schlacke fl. 
gemacht, vorheriges Zennahlen ist nicht nótig. C hat sich ais dio nachteiligste Ver- 
unreinigung herausgestellt, seine Entfemung macht dio Anwendung teurer oxydierender 
Agenzien notwendig. Metali. Messing liiBt man nieht durch dio cigene Schwere aus- 
scheiden, sondern fiihrt eino sehr vollstandige Trennung durch Zusatz yon PyTit herbei. 
(Metallurgia 15. Nr. 85. 27—28. Nov. 1936.)  ̂ G o l d b a c h .

M. Kronenberg, Wissenschafl und Prazis der Kaltbearbeilung von Messing. 
(Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-gernmnski Westnik Nauki i Techniki]
1936. Nr. 1. 3—7. Jan. Berlin. — C. 1937. I. 173.)̂  v. F u n e r .

F. L. La Que, Nickel und Nickellegierungen. tlborblick iiber Zus., physikal. u. 
mechan. Eigg. von Nickel, Monel, Inconel, Hastelloy u. Illium u. ihro Beeinflussung 
durch Kalt- oder Warmbearbcitung. Verh. von Nickel u. seinen Legierungen gegen 
W., Salze, Sauren, Gase, Alkalien, gesehmolzene Metalle usw'. (Mech. Engng. 58. 
827—43. Dez. 1936. New York, N. Y., International Nickel Comp., Inc.) F r a n k e .

D. E. Ackerman, Die Eigenschaften von Monelmeiall bei niedrigen Temperaturen. 
Yerss., die die in der Literatur yorhandenen Ergebnisse bestatigen u. ergiinzen, zeigen,
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daB dio physikal. Eigg. von Monejinctall im gegossencn u. geschmiedcten Zustand, 
kalt yerformt oder gegliiht, durch Temp.-Erniedrigungen bis herab zur Temp. fl. Luft 
nicht yeriindert werden. (Metal Progr. 30. Nr. 5. 5(>—60. Nor. 1936. Bayonne, N. J., 
International Nickcl Co., Inc.) Gołdbach.

— , Quecksilbcrgewinnung aus devtsch.cn Erzm. Die erste Hiittenanlago ist in 
Moschellandsberg nahe Obermoschel (Nordpfalz) in Botrieb gcnommcn worden. Ver- 
arbeitet wird zinnoberhaltiges Erz mit 0,2—0,3% Hg. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 
31. 411. Dez. 1936.) S c h l o t z e r .

M. N. Ssobolew, Der heulige Zustand der Vanadinfrage in der Soujetimion. K urze 
B csckreibung  des H erst.-V erf. von  C a lc ium vanadat a u f  dem  KERTSCHEŃŚKI-Werk. 
V erarbeitung  de r V -haltigen T itan m ag n e tite  des U rals. B eschreibung des technolog. 
Y erf. des neu e rrich te tcn  V -W erkes d e r TSCHUSSOWSKI-Hiitte. (S p ezia ls tah l [russ .: 
K a tsch estw en n a ja  S ta l] 4. N r. 8/9. 39—41. 1936.) HOCHSTEIN.

E. H. Dix jr. und R. B. Mears, Aluminium wid. seine Legierungen. An Hand 
oinschlagiger Literatur (33 Schrifttumsangabcn!) wird eine Obcrsicht iiber charak- 
terist. mechan. Eigg. von Al u. seinen Legierungen gegoben u. Warmcbehandlung, 
Oberflachenbehandlung, SchweiBen u. Nieten sowio sein Verh. gegen ICorrosion be- 
handelt u. schlieBIieh auf dio vielseitigen Anwendungsmóglichkeiten eingegangen. 
(Mech. Engng. 58. 784—92. Dez. 1936. New Kensington, Pa., Aluminium Research 
Laborr.) F r a n k e .

G. A. Anderson, Fortschritte in der Entwicklung und Yerwcndung von Aluminium 
und seinen Legierungen. t)bcrblick iiber die Herst. von superreinem Al, Automaten- 
aluminium, Verbesserung bei Al-GuB- u. Schmiedetcilen, Verf. zur Herst. von Al- 
Reflektoron u. dio Bedeutung von Al ais Legierungsbildner. (Metallurgia 15. 33—36. 
Doz. 1936.) G o l d b a c h .

— , Tonerdeerzeugung fur die Aluminiumschmelze aus Nichibauxilrohsloffen unicr 
besonderer Beriicksichtigung der Nepheline. Dic mit saurem AufschluB arbcitendcn Verff. 
haben bisher keine bes. Bedeutung crlangcn konnen. Unter den bas. Verff. hat die 
sogenannte .,Klinkerschmelze“, die duroh Verschmelzen von Nephelin mit Kalkstein 
bei 1240—1320° erhalten wird, die boston Ergebnisse geliefert. Bei 1300° der gun- 
stigsten Temp. verlauft die Zers. des Nophelins durch Kalkstein nach dor Gleichung: 
(Na, K)20-A l20 ,-2 S i0 .,- f  4 CaC03 =  (Na, K)„0-A1.,03 +  2 (2 CaO, Si02) +  4 CO.,. 
(Chemiker-Ztg. 61. 36—38. 6/1. 1937.) ' " P latzm ann. “

William Ashcroft, Bleelie aus Aluminium und Aluminiumlegierungen. t)bcr- 
sicht iiber die Eigg., Zus. u. Lieferungsformen von Leichtmetallblech. (Metallurgia 15. 
N r. 85. 11— 12. N ov. 1936.) G o ld b a c h .

Theodore Varney, Aluminium, der icichlige Werkstoff des neuzeillichen Maschinen- 
baues. Besprechung yerschied. Verwendungsgebiete des Al u. die Yortcile des Leicht- 
metalls fiir die oinzelnen Verwendungszwceke. (Canad. Machinery manufactur. News 
47 . 26—28. Nov. 1936. Montreal, Aluminium Ltd.) G o ld b a c h .

Herm. A. J. Stelljes, Zur Mikrographie von Aluminiumknellegierungen. An einer 
Al-Legierung mit 4,16% Cu, 0,83% Mg, 0,51% Si, 0,34% Mn u. 0,40% Fc wird dic 
Vcrarbeitung eines GuBblocks bis zum Fertigblech beschrieben. Dio Oberwachung 
des Arbeitsyorgangs u. die Beurteilung des Werkstoffs in seinen einzelnen Phasen 
mit Hilfo von Gefiigeuntorss. unter Beriicksichtigung auftretender Fehler u. ihrer 
Abhilfe werden mitgeteilt. (Aluminium 18. 601—07. Jan. 1937. Wutoschingen, Material- 
Priifabteilung des Aluminiumwalzworks.) B a r n i c k .

E. Scheuer, Ober die Vereddung culektischer Gitfllegierungen. Zusammenfassendo 
Darst. des Veredelungsprozesses bin. u. tern. Al-Si-Legierungcn (Silumino) durch 
Zusatzc von Leichtmetallen (im wesentlichen Na u. Li). Bzgl. der cigenen Unteres. 
des Vf. vgl. C. 1933. II. 1923. 1936. I. 2904. (Metal Ind. [London] 49. 553—59. 
4/12. 1936.) W e i b k e .

W. P. Pawlow, Nachteile der Konstrukłion des Apparates zur Magnesiumgewinnung 
mit schwimmender Kathode. Ablehnende Kritik der von T aitz  (C. 1935. II. 3971) 
bcschriebenen Konstruktion des App.; ais bes. Naehteil wird das Aufsteigen yon an 
der Anodo entwiekelten CL-Blaschen angefuhrt, da das Aufsteigen von Cl2 durch die 
am metali. Mg unmittelbar angrenzendo Elektrolytschicht die Rk. des metali. Mg mit 
CL hervorrufen wiirde. (Light Metals [russ.: Legkije Metally] 5. Nr. 7. 51. Juli
1936.) ” v .  F u n e r .

I. G. Schtscherbakow und A. A. Schtscherbakow, Anodenverbrennung im 
31agnesiumbad und Yorbeugungsmapnahmen dagegen. Die in der Praxis der Camallit-
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clektrolyse boi 300—500° beobachtete raschc Zerstorung der Grapliitanodon kann, 
wie es sich aus Labor.-Verss. orgab, durch cinc katalyt. Wrkg. der Chlorido des Mg, 
K u. Na erklart werden. Bei diesem ProzeB verbrennen in erster Linie diejenigen Sub
stanzen, die die Graphitkrystallo zusammenkitten, da Kohleelektroden ohno Auf- 
lockerung des Gcfuges verbrennen. Dieser Zerfall des Graphites tritt nur in den Teilen 
der Graphitelektrode auf, die nicht in das Bad tauclien u. die der Einw. des Luft-O., 
ausgesotzt sind. Die Anwesenheit der Chlorido kann durch eine Diffusion durch dic 
Poren der Graphitanode erklart werden. Eine Verringerung dieser Erschoinung laBt 
sich durch Triinkung dor Elektrodo mit Harzen crroichen, wobei sich dio Porositśit 
der Anoden von 19 bis auf 2% erniedrigt. (Kali [russ.: Kali] 4. Nr. 9. 22—32.
1935.) K l e v e r .

John A. Gann und Manley E. Brooks, Das Giepen von Magnesiumlegierungen. 
(Trans. Amer. Foundrymen's Ass. 7- 591—614. Juni 1936. — C. 1936. 1. 4066.) G o l d .

Edgar P. Trask, Verwendung von Legierungen beim Bau von Handelsscliiffen. 
Bcanspruchungon der Werkstoffo im Personen- u. Handelssehiffbau. Die Verwendung 
von Baustahlen mit hohen Elastizitatseigg. u. von Al. Vortcile der Verwondung von 
Lcichtmetallcgierungen. Fortschrittc im Handelssehiffbau durch Gewichtsorsparnisso 
infolgo Vorwendung von Werkstoffen mit hochfesten Eigensehaften. (Metals Technol. 3. 
Nr. 7. Symposium 66—83. Okt. 1936.) H o c h s t e in .

Walther Schmidt und Paul Spitaler, Fortschrittc und jetziger Stand der Ver- 
icendung des Elcklronmelalls. Beim Schmieden von Elektronlcgierungen unter hydraul. 
Pressen findet infolgo dor niedrigen Vcrformungsgeschwindigkeiten u. der wegen der 
Knetbarkeit eintretonden Zertriimmerung des urspriinglieh groben Korncs des GuB- 
blockes eine dauemde Rekrystallisation st-att; dio Plastizitat ist deshalb beim Pressen 
fast unbegrenzt. Diese Beherrschung des Schmiedevorganges begunstigto dio Entw. 
der Knetlegierung AZ 855 mit 8,5% Al, 0,5% Zn u. 0,l°/o Mn, dereń Festigkeit gegen- 
iiber AZM bei gleicher D. um 10% verbessert ist. — Boi der SandguBlcgicrung A9V  
mit 8,5% Al, 0,5% Zn u. 0,3% Mn ist dic Vergiitbarkeit durch den Al-Geh. bedingt. 
Durch langores Gliihen unmittelbar imter dem Punkt beendeter Erstarrung (420°) tritt 
cino Homogenisierung der Mischkrystalle u. eine Auflsg. der Mg-Al-Verb. in donselbcn 
ein, Festigkeit u. Ziihigkeit steigen dadurch betrachtlich an, Streckgrenze u. Hiirtc 
bleiben unvcrandert. Dic Vergiitung muB unter einer Schutzatmospharo von S 02 oder 
im Bichromatsalzbad durchgefuhrt werden, weil sonst ortliche Oxydationen eintreten. 
Ais Weiterentw. von A 9V ist die Vers.-Legierung A l i V  mit 11%Al anzusehen, die eine 
erheblich erhohtc Streekgrenzc aufweist. (Z. Metallkunde 28. 220—24. Aug. 1936. 
Bitterfeld.) G o j.DBACH.

F. Stassi-d’Alia, Ergebnisse aus Yersuchen iiber dic Bearbeiiung von Silumin mit 
der Scheibe. Vf. untersueht den Einfl. des Druekes, der Geschwindigkeit, der Kornung 
u. dor Hartę von Sehmirgel- bzw. Carborundsehciben bei der Bearbeitung von Silumin. 
Bis zu einem bestimmten Druek nimmt die Einw. (berechnet nach dor Gewichtsabnahme 
nach jedem Vers.) zu, dann ab, sie nimmt ferner mit abnehmender Harto dor Scheibe 
zu; bei maBigen Drucken nimmt die Einw. mit abnehmender Korngrófle zu, bei hóheren 
Drucken umgekehrt. Boi zunehmender Geschwindigkeit nimmt der Energieverbrauch 
fiir einen bestimmten Gewichtsverlust zu, jedoch kann auch ein Minimum u. ein 
Maximum auftreten. Dio Kurvcn des Energieverbrauchs in Abhangigkeit vom Druek 
zeigen meist ein Minimum. Wenn das Probestiick bowegt wird, ist ein Unterschied 
im Energieverbrauch in Abhangigkeit von der Bewegungsrichtung (mit der Scheibe 
oder gegen die Scheibe) kaum festzustellen. Der Angriffskoeff. nimmt mit dcm Druek 
zu (Grenzen etwa 0,04 u. 0,4). Der VerschleiB der Scheibe, bezogen auf Abscliliff, 
nimmt mit abnehmender KorngroBe zu, ist jedoch bei sehr harten Scheiben zu vcr- 
nachlassigen. Die Dickc der Spiine nimmt mit abnehmender Geschwindigkeit, zu- 
nehmendom Druek u. zunehmender KorngroBe zu; umgekehrt verhalt sich der Polier- 
grad der Oborflache. Die Bearbeitung von Silumin mit der Scheibe ist im Gcgensatz 
zu derjenigen von Ultraleichtlegierungen (wie Elektron) sehr gerauschvoll. (Industria 
[Milano] 50. 325—31. Okt. 1936.) R . K. Mu l l e r .

Horace C. Knerr, Baustahle und Leichtmetalle. in der Transportindnstrie. Vgl. der 
Festigkeitseigg. von niedrig legierten Baustahlen, Duralumin u. Mg-Legierungen, 
bes. Vgl. des Verhaltnisses Festigkeit: Gewicht, welches sich fiir die 3 Legicrungsgruppen 
ais gleich ergibt. Yerarbeitbarkeit u. Wirtschaftlichkeit der einzelnen Logierungen 
beim Bau von Transportvorrichtungen. (Metals Technol. 3. Nr. 7. Symposium 62—65. 
Okt. 1936.) H o c h s t e in .



Trący C. Jarrett, Silber-Kupfet-SiliciutnlegieruTtgm. Die Arbeit befaBt sieh mit 
der Vergiitbarkeit durch Abschrecken u. Anlassen von Legierungen, die zwischen 90 
u. 98% Ag, 1,86 u. 10% Cu u. 0—0,87% Si enthalten. An von 700° abgeschreckten 
u. bei 100, 200, 300 bzw. 400° angeiassenen Proben wird der Einfl. der AnlaBdauer 
auf Harto u. elektr. Leitfahigkcit festgestellt. Kalt yerarbeitete Proben wurden aueh 
bei Raumtemp. gealtcrt. Die hóchste Hartę wurde bei einer AnlaBtemp. von 200° 
erhalten. Die elektr. Leitfahigkcit waohst mit steigender AnlaBtemp. u. -dauer. Weiterc 
Unterss. erstrecken sich auf die Feststellung der Zugfestigkeit, Dehnung u. Einschniirung 
an Proben mit verschied. Gehh. an der Verb. Cu3Si im ausgegluhten u. im bei 300° 
gealterten Zustand. Ferner werden Schliffbilder der Si enthaltenden Legierungen 
nach yerschied. Stufen der Warmebchandlung gezcigt. (Metals and Alloys 7. 309—13. 
Dcz. 1936. Southbridge, Mass., V. St. A.) “Ge i s z l e r .

E. D. Gardner, Goldbergbau und -miillerei in den Black Mountains, Western 
Mohavc Counly, Arizona, tiberblick iiber Entw. u. Stand der Au-Gewinnung in 
Arizona. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines Inf. Circ. 6901 . 59 Sciten. 3 Kartcn, 
4 Tafeln. Sept. 1936.) R. K. MULLER.

R. H. Atkinson und A. R. Raper, Die Metalle der Platingruppe. Zusammen- 
fassende Darst. von '1'rennung u. Eigg. der Platinmetallo nach neueren Arbeiten. 
(Chem. Age 35 . 33—35. 5/12.1936.) W e i b k e .

— , Speziallegierungen. Angabc der Zus. u. der mechan. Eigg. folgender Legie- 
rungen: I 8 i ni a bronzen (Mn-Al- u. Mn-Si-Bronzen), .TACOBY-Metall (entspricht un- 
gefahr dem Einhcitslagermetall mit 8 5 %  Pb, 15 Sb u. 5 %  Sn), KS-Seewasser, Kaiser- 
zinn (Sn-reiche Lcgierung der Britauniametallgruppe) u. K a r a k a n a  (japan. Kunst- 
u. Glockenbronzen). (GieBereipraxis 57. 550. 6/12. 1936.) GOLDBACH.

D. E. Staley, Die Anwendung von Hartmetallen — ein Vorte.il fiir die Industrie. 
Vf. gibt einen tiberblick iiber die Entw. der AuftragssehweiBung bei der Herst. ver- 
sehleiBfester Dberziige, bes. in der Erdólindustrie, wobei er auf verschied. Herst.- 
Fehleru.derenBehebungeingeht. (Weld. Engr. 21 . Nr. 9.52—54. Sept. 1936.) FRANKE.

Jack H. Scaff und Earle E. Schumacher, Ein Laboratoriumsmkuumgieflofen. 
Es wird cin Vakuumschmelz- u. -gieBofen beschrioben, der mit Hochfrequenzcrhitzung 
betrieben wird. Das Gut wird in einem Ticgel geschmolzen u. in eine angeschlossene, 
waascrgekiihlte Kokille im Vakuum vergossen. Konstruktionsangaben im Original. 
Jo eino Druck-Zeitkurve fiir Cu u. fiir Fe zeigen, daB der Druck bei der Erhitzung 
rasch bis zu einem ara F. liegonden Maximum ansteigt, um nach kurzer Zeit wieder 
auf etwa den Anfangswert zu fallen. (Metals and Alloys 7. 204—06. Aug. 1936. New York 
City, Bell Telephono Labor.) WOECKEL.

A. Metz, Ein neues Dilatomeler fiir thennische Metallanalysen. Es wird ein neues 
Dilatometer der Firma L e it z , Wetzlar, beschrieben. Die Vers.-Ergebnisse werden 
automat, in Kuryenform aufgezeichnot u. lassen sich so bequem auswerten. Die Proben 
konnen im Vakuum oder in beliebiger Gasatmosphare (H2, N2, CO, C02, S-haltige 
Gase usw.) erhitzt werden. Fiir Tieftemp.-Messungen konnen die Proben in beliebigc 
Kiiblfll. eingetaucht werden. Fiir die Eichung der Ausdehnung dient ein besonderes 
opt. Eichmikrometer. (GieBerci 23 (N. F. 9). 437—39. 28/8. 1936. Wetzlar) WOECKEL.

Henri Foumier, Die Priifung diinner Bleche durch den Tiefungsrersuch. V er- 
gleichende Materialpriifungen mit den Tiefungsproben von E r i c h s e n ,  P e r s o z  u . 
VON SlEBEL u. Pom p. Die von SlEBEL u. Pom p entwickelte Probo ist bei Werkstoffen 
mit groBer Dehnung empfindlicher ais die beiden anderen; mit ihr lassen sich sehr geringe 
Eig.-Anderungen, t)berhitzung des Materials u. interkrystalline Korrosionen nach- 
weisen. Die E r i c h s e n -  u. PERSOZ-Proben sind fiir Werkstoffe mittlerer Dehnung 
vorzuziehcn u. eignen sich bes., um die Wrkg. von median, oder therm. Behandlungen 
zu verfolgen. Die yon SlEBEL u. Po m p  angegebeno Beziehung zwischen ihren Tiefungs- 
werten u. den Zugfestigkeiten gilt nur nahenmgsweLse. Eine ahnliche Beziehung wird 
zwischen den Zugfestigkeiten u. den Werten der E r i c h s e n -  u. der PERSOZ-Probe 
aufgestellt. (Buli. Soc. Encour. Ind. nat. 135 . 585—92. Okt./Nov. 1936. Conservatoire 
national des Arts et Mótiers.) GOLDBACH.

H. Korb er und F. Regler, Die rdntgentechnischen Materialuntersuchungen bei den 
ósterreichischen Bundesbahnen und der Ronłgenwagen. Die fur die Materialunters. bei 
den osterreich. Bundesbahnen zur Anwendung gelangenden Rontgenverff. der Grob- 
struktur- u. Feinstrukturunters. sowie der Spektralanalyse werden beschrieben. Die 
Einriclitung einer fahrbaren Rontgenanlage wird mitgeteilt. (Elektrotechn. u.Maschinen- 
bau 55- 18—21. 10/1. 1937.) B a r n i c k .
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W. Steinhaus und E. Schoen, Selbsttatigc Aufzeichnung von Magnetisierungs- 
kurven. Fiir Kontrollunterss. u. manchc magnet. Entw.-Arbeiten komrnt es weniger 
auf hóchste Genauigkeit an, ais in móglichst kurzer Zeit eine groflo Anzahl Proben 
auf ihre ungefahro magnet. Besehaffenheit hin zu studieren. Vff. besehrciben fur die 
Hystereseschleife ein solclies Gerat, bei dem die Induktion u. die magnet. Feldstarke 
durch je ein Kriechga]vanometer gemessen u. selbsttatig unverzerrte Magnetisierungs- 
kurven photograph. aufgezeichnet werden. Der Anwendungsbercich des Gerats gilt 
fiir Werkstoffe mit hoher Anfangspermcabilitat bis zu don hartesten Dauermagnet- 
stahlen. Die Auswertung einiger Photogramme wird beschrieben. Das beschriebenc 
Gerat ist schon scit mehr ais vier Jahren in der Reichsanstalt in Benutzung. (Physik. 
Z. 38. 1—5. 1/1. 1937. Bln.-Charlottenburg, Phys.-techn. Roichsanstalt.) F a h l .

E. V. Potter und E. F. Coleman, Ein Koerzimeter fiir magnetisch weiche Mate- 
rialien. Weiterentw. des Koerzimeters von D a v is  u . H a r t e n h e is i . Erhóhung der 
Bmpfindlichkeit durch cincn Verstarker. Anwendbar fiir Lcgierungen sehr niederer 
Koerzitiykraft, sowie fur extrem kleine Stoffmengen. (Rev. sci. Instruments [Nt S.] 7. 
499—501. Dez. 1936. Washington, D. C., U. S. Bureau of Mines.) E t z r o d t .

L. W. Mc Keehan, R. G. Piety und J. D. Kleis, Penddmagnetomder fiir Kry- 
stallferromagnetismus. II. (I. vgl. C. 1934. II. 2B09.) Es werden Verbesserungen bei 
der Herst. der spharoidfórmigen Proben, in der Aufhangung des Pendels, in der Messung 
seiner Verschiebung u. in der Korrektur des Feldgradienten mitgeteilt. Weiter worden 
neue Verff. zum Schutze kleiner Proben gegen atmosphiir. Angriff genannt. Schliefllich 
werden Erweichungstempp. des Pyrexglases angegeben. (Rev. sci. Instruments [N. S.] 7. 
494—97. Dez. 1936. New Haven, Connecticut, Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Etz.

— , Eine Zusammetistellung von grundlegenden Untersuchungen auf dem Oebiete des 
Schweipens und ein Uberblick iiber neuere schweiptechnische Literatur. An Hand umfang- 
reicher Zusammenstellungen (40 Seiten!) wird oin Uberblick uber zahlreiche Probleme 
auf dem Gebiete des SchwciCcns gegeben, die im Auftrag des „Welding Research 
Committee" seit dem Jahrc 1932 bearbeitet w'erden u. dio Festigkeitspriifungen, 
metallurg., physikal., chem. u. metallograph. Unterss. umfassen. In 12 Anhangen 
wird eine weitere Ubersicht iiber das vom 1. Januar 1935 bis September 1936 ver- 
óffentlichte Schrifttum, das den Einfl. von C, Si u. Mn auf die Eigg. der Schmelz- 
schweiBung, das SohwoiBen von legierten Stahlen, Gufleisen u. Nichteisenmetallen, 
Besehaffenheit der Schweiflelektroden, Vorgftnge beim Metalliibergang, Rontgen- 
unterss. yon Schweiflyerbb., Spannungsverteilung in Sehweiflverbb. sowie die Korrosion 
von Schweiflnahton behandelt, gegeben u. somit der Stand der heutigen Forschung 
u. der Praxis auf dem Gebiete des Schmelzschweiflens gekennzeichnet. (Amer. Weld. 
Soc. J. 15. Nr. 11. Suppl. 1—40. Nov. 1936.) F r a n k e .

H. Ehrnreich, Uber die Vorgdnge beim Metalliibergang bei der Lichtbogenschwcipung. 
Vf. berichtet uber die Vorgange beim Metalltiborgang bei dor Lichtbogenschweiflung, 
wobei er die Abhangigkeit zwisehen Spannung, Strom u. Zeit an Hand von Oscillo- 
grammen u. durch die dynam. Charakteristik veranschaulicht. (Eleetricite 20. 441—42. 
Dez. 1936.) " F r a n k e .

T. W. Greene, Die Bedeutung schweipgerechten Konstruie.re.ns fur geschweipte Itohr- 
leilungsnetze. Vf. gibt einen 'Oberblick uber yerschied. wielitige Faktoren, die bei der 
Gestaltung eines Rolirnetzes unbedingt beachtet werden miissen, wobei er bes. auf das 
Auftreten yon Spannungsanhaufungen, die durch jede Offhung in der Rohrwand, durch 
Abzweigungen oder durch Ablaflhahne entstehen konnen, sowie auf die infolge Temp.- 
Wechsel entstehende Delinung oder Zusammenziehung liinweist. Von groflem Naehteil 
ist auoh ein mangelnder Einbrand an der Nahtwurzel, der wie eine Kerbe wirkt. In 
diesem Falle ist die Spannungsanhaufung bes. schwerwicgond, denn sie yerstarkt 
u. iiberlagert die ohnehin in der Schweiflyerb. entstehende Spannung. Dies laBt sich 
aber sowohl bei der Gas- ais auoh bei der Lichtbogenschweiflung yermeiden. (Amer. 
Weld. Soc. J. 15. Nr. 11. 7—11. Nov. 1936. The Linde Air Products Comp.) F r a n k e .

— , Die Verhiitung einer Versprddung beim Schweifien von Manganstdhlen durch 
Zugabe von Nickel und Verminderung des KohUnsloffgehaltes. Um austenit. Mn-Stahle 
mit 10—14%  Mn (H a d f ie l d s  Stahl) ohne Gefahr die Verspr6dung mittels Licht- 
bogen schweiflen zu konnen, wird der Zusatz yon Nickel u. eine Emiedrigung des C-Geh. 
empfohlen. Stahle mit 0,60—0,90% C, 11,0—13,50% Mn, 2,5—3,5% Ni u. 0,60 bis
0,85% Si haben sich fur derartige Zwecke ais sehr geeignet erwiesen. (Weld Engr. 21. 
Nr. 9. 29. Sept. 1936.) ' F r a n k e .
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John Stewart, Schweifkn von Nichleisenlegierungen. Allg. Ubersicht iiber Vor- 
bereitung der zu schweiBenden Werkstiicke u. prakt. Durchfiihrung der SchweiBung 
von Aluminium u. seinen Legierungen, Magnesiuinlegierungen, Kupfer, Messing u. 
Monel, wobei auch auf cinige bei der SchweiCung derartiger Metalle u. Legierungen 
auftretende Schwierigkeiten u. dereń Behebung eingegangen wird. (Metal Ind. [London] 
69. 625—27. 25/12. 1936.) F r a n k e .

Hans A. Horn, Schweifien von Bronzeglocken. Nach kurzer Ubersicht iiber einige 
wichtige Faktoren bzgl. des pliysikal. Verh. von GuBbronze, die das Gelingen ihrer 
SchweiBung ausschlaggebend beeinflussen, werden Vorbereitung u. prakt. Durch- 
fiibrung der ReparaturschweiBung von Bronzeglocken mittels AcetylensehweiBung 
an Hand zahlrcicher Abb. behandelt. (Autogene Metallbearbeitg. 29. 377—81. 15/12.
1936. Berlin-Charlottenburg, Lehr- u. Versuehswerkstatten fiir SchweiBteclinik.) F k e .

G. Mandran, Einige Betrachtungen iiber die Punklschweifhmg ton Leichłmetall- 
legierungen. Vf. gibt an Hand der einschlagigen Literatur, zahlreicher Kurven u. Abb. 
sowohl vom rein theoret. Standpunkt aus ais auch auf Grund von Vers.-Ergebnissen 
eine umfassende Ubersicht iiber zahlreiche Faktoren, welehe die PunktschweiBung 
ausschlaggebend beeinflussen, wie Zus., Besehaffenheit des zu schweiBenden Werk- 
stoffes, bes. seiner Oberflache, Form u. Druek der Elektrodo, Stromstarke u. Freąuenz, 
Dauer des Stromdurchganges u. Stromregulierung. Vf. ist dabei der Ansicht, daB die 
PunktschweiBung noeh mehr ais die PreBschweiBung auf eine Rekrystallisation des 
Werkstoffes zuriiekzufiihren ist. Diese Rekrystallisation wird nun ihrerseits beeinfluBt 
durch Verformungsgrad u. -temperatur. Diese fiir den Vorgang der PunktschweiBung 
von Leichtmetallegierungen wiehtigen Faktoren werden vom Vf. im Zusammenhang 
mit den elektr. u. meehan. Charakteristica der elektr. PunktschweiBmaschinen u. 
ihrer Reguliereinrichtungen ausfiihrlieh behandelt. (Metaux 11 (12). 159—69. 174—85. 
Sept. 1936.) F r a n k e .

Friedr. H. FlieB, Erkennlnisse, Erfahrungen und Anwendungsimglichkeiten der 
elektrischen Aluminiumschweijiung. Da die bei Anwendung der elektr. Aluminium- 
schweiflung eintretenden MiBerfolge in den meisten Fallen auf eine ungeniigende u. 
unsachgemaBc Vorbereitung sowie auf eine fehlerhafte Ausfiihrung der SchweiBung 
zuriiekzufiihren sind, so werden die auf Grund prakt. Erfahrungen gewonnenen Er- 
kenntnisse mitgeteilt, dio mit der elektr. AluminiumscliweiBung zu erreichenden Giite- 
werte in Zahlentafeln aufgefiihrt sowie Anwendungsmoglichkeiten u.. Vorteile beschrieben. 
(ElektroschweiB. 7. 233—37. Dez. 1936. Duisburg.) F r a n k e .

A. B. Kinzel, Legierungsbestandtcile in Schweipdrdhten. (Vgl. C. 1936. II. 2440.) 
Es wird ein Uberblick iiber die Bedeutung der verschied. Legierungselemente fiir die 
Fortschritte auf dem Gebiete der SchmelzschweiBung gegeben. Bes. behaupten sich 
die Si-Mn-SehweiBdrahte gegeniiber allen anderen. Der Ersatz von Mn durch Ni, 
der ófters empfohlen wird, hat auch bei gleichzeitigem Zusatz von V nicht zu den 
gleichen Festigkeitswerten gefiihrt. Nur Cr u. Mo ergaben einige Vorteile, die sich 
bes. in einer Erhóhung der Hartę u. Erzielung einer Korrosionsbestandigkeit aus- 
wirkten. Andere Legiorungsbestandteile, die haufiger in neuzeitlichen SchweiBdrahten 
enthalten sind, sind P (bes. fiir KupferschweiBungen), Nb u. Zr. (Amer. Weld. Soc. J. 15. 
Nr. 11. 12—14. Nov. 1936. Union Carbide and Carbon Res. Laborr., Inc.) F r a n k e .

G. Walter Esau, Inliibitoren und ihr wahrscJieinlicher Mechanismus. Beschreibung 
der Aufgabe u. Wrkg. der Inhibitoren sowie t)berblick iiber die an wirksame Inhibitoren 
zu stellenden Anforderungen. (Iron Steel Engr. 13. 33—38. Nov. 1936.) F r a n k e .

Leopold Pessel, Herałellung einwandfreier Metalliiberziige durch Spritzierfahren. 
Es werden die Grundlagen der Spritzverff. aufgezeigt u. ihre prakt. Anwendung an 
einer Anzahl von typ. Beispielen niiher beschrieben. (Weld. Engr. 21. Nr. 9. 48—50. 
Sept. 1936.) F r a n k e .

N. D. Pullen, Anodische Belmndlung zur Herslellung ton Aluminiumreflekloren. 
Zur Erzeugung gut reflektierender Oberflachen auf Al ist eine zweifache anod. Be- 
handlung nótig: 1. Elektrolyt: 15% Natriumcarbonat, 5% Trinatriumphosphat; Temp.: 
80—82°, 9—12 V Gleichstrom, 6—9 Min. Behandlungsdauer. 2. Elektrolyt: 20% 
Natriumbisulfat; Temp.: 35°, 10 V Gleichstrom, 12—15 Min. Behandlungsdauer. 
Einzelheiten des Verf. werden mitgeteilt. Das erreichte Reflexionsvermogen wird mit 
dem einiger anderer Oberflachen verglichen; es betragt 86, das des Standard-Ag- 
Spiegels 100. (Metal. Ind. [London] 49. 293—95. Metal Clean. Finish. 9. 761 bis 
765. 1936.) - G o l d b a c h .
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R. Hanel, Die Auswertung von Korrosionsversuchen. Da der vom Deehema- 
ArbeitsausschuB fiir Korrosionsfragen fertiggestellte Normblattentwurf E 4851 neben 
dem MaB fiir den Gewichtsyerlust (in g/qm-Tag) auch ein MaB fur die Angriffsgeschwin- 
digkcit (in mm/Jahr) bzw. dereń reziproken Wert, die Bestandigkeit (in Jahren/mm), 
bringt, vgl. E. T od t (C. 1936. I. 2626), die bisher yeroffentlichten Vers.-Ergebnisse 
aber meist in der Angabe des Gewiehtsverlustes je Flachen- u. Zeiteinheit (in Europa; 
g/qni• Tag; in Amerika: mg/qdm-Tag) vorliegen, so gibt Vf. eine Tafel fiir die Um- 
rechnung des Gewichtsver!ustes in Angriffsbestandigkeit oder Angriffsgeschwindigkeit 
wieder, die ein Vergleieh a] ter er Vers.-Ergebnisse mit neueren erleiehtern soli. (Nickel- 
Ber. 6 . 185—87. Dez. 1936. Frankfurt a. M.) F r a n k e .

Karl Zieke, Bemerkungen zur Normung von Korrosionsangaben. Da bei Kor- 
rosionsverss., bei denen unter LoehfraB unl. Korrosionsprodd. des Metalls oder unlosl. 
Zers.-Stoffe aus der Korrosionslsg. entstehen, die sieh in den Lóchern ablagem, keine 
eindeutige Gewiehtsabnahme bestimmt werden kann, weil dieso Stoffe nicht ohne 
weiteres chem. entfernbar sind u. eine mechan. Beseitigung leicht zu Verletzungen 
des Werkstoffes fiihrt, so ist in diesen Fallen der yorlaufige Normblattentwrurf zur 
Normung von Korrosionsverss. (ygl. F. Todt, C. 1936. I. 2626) nicht anwendbar. 
Vf. schlagt daher vor, die physikal. u. chem. Veranderungen der Korrosionslsgg. analyt. 
zu ermitteln u. aus dem Aussehen der Werkstoffe die Art der stattgefundenen Korrosion 
iestzustellen. Wenn der Werkstoff Bestandteile an die Korrosionslsg. abgibt oder 
urngekehrt aus dieser aufnimmt, so muB die Lsg. eine entsprechende Anreicherung bzw. 
Yeramiung an diesen Bestandteilen zeigen, was besonders leicht bei Spuren von Metallen 
nachweisbar ist. Der Werkstoff wird dann, wenn die Korrosion durch quantitative 
Analyse der Lsg. mengenmaBig nachgewiesen ist, makro- u. mkr. daraufhin unter
sucht, in welcher Art der Angriff (LoehfraB usw.) stattgefunden hat. (Chemiker-Ztg. 60. 
298. 8/4. 1936. Trostberg, Oberbayern.) F r a n k e .

F. N. Speller, Korrosicmsbestandige Metalle. Allg. gehaltener Uberblick iiber die 
vcrschied. Arten eines Korrosionsangriffes u. iiber die Moglichkeiten seiner Bekiimpfung. 
(Mech. Engng. 58. 781—83. Dez. 1936. Pittsburgh, Pa., National Tubo Comp.) F r a n k e .

Wilhelm Wieseler, Elektrohjtische Korrosionen an elektrischen Inslallations- 
nnlagen durch Einzelelementbildung. Ausgehend yon der elektrolyt. Korrosion elektr. 
Installationsanlagen durch Einzelelementbldg. werden die Ursachen der Entstehung 
behandelt u. VerhiitungsmaBnahmen besprochen. MeBergebnissc iiber dio Elemcntbldg., 
bildliehe Wiedergabe eines korrodierten Rohres u. Anfiihrung von Schutzyerff. er- 
liiutem die Abhandlung. (Elektrotechn. Z. 57. 1345—47. 19/11. 1936. Essen.) F r a n k e .

Harold W. Paine, Tantal lost ein schweres Korrosionsproblem. Bei der Behandlung 
von Pyroxylin nach A. P. 1968882 (C. 1935. II. 1994) hat sieh die Verwendung yon 
Messingrohren mit Ta-Auskleidung u. anderer Gerate mit Ta ais Korrosionsschutz 
bewahrt. (Chem. metallurg. Engng. 43. 473. Sept. 1936. Arlington, N. .T., du Pont do 
Nemours & Co., Inc.) R . K. M u l l e r .

I. Musatti u n d  A. La Falce, Die Einwirkung des gtischmolzenen Zinks auf Eisen 
utul gewdhjdiche und Spezialstahle. (R e y . M e ta llu rg . 33. 362—70. J u n i  1936. — C. 1936.
II. 690.) R. K. M u l l e r .

R. Guastalla, Korrosion der Leicht- und Ultraleichtlegieriingen durch Seewasscr. 
Vf. weist darauf hin, daB man beim Ubergang von Bronze zu Leichtlegierungon im 
GuB nicht einfach die Formgebung beibehalten darf, sondem im einzelnen Pall priifen 
muB, welehe GuBform sieh fiir tlen yerwendeten Werkstoff am besten eignet. Bei 
Anwendung eines doppelten Oberzuges aus einem fest anhaftenden, der Zus. des Metalls 
angemessenen u. einem ebenfalls festhafteiiden undurchlassigen Laek u. Schutz der 
nicht in dieser Weise zu behandclnden Teile, z. B. mit Fett +  Graphit, liiBt sieh eine 
Korrosion durch Seewasser weitgehend yermeiden. Von verschied. Elektronlegierungen 
zeigen den geringsten Gew.-Verlust eine solche mit 2% Mn (Elektron AM 503) — Rest 
imrner Mg — u. eine Legierung mit 8% Al, 1% Mn (Elektron AM 81), u. eine solehe mit 
10% Al, 0,2% Mn (Elektron AZ 91). Fiir Verb.-Teile eignet sieh am besten Messing. 
Auch bei der Wahl der Dimensionen sind die besonderen Eigg. der Leichtlegierungen 
zu beriicksichtigen. Ais SchutzmaBnahme wird die anod. Oxyaation der Al-Legierungen 
besonders empfohlen, ais tJberziige eignen sieh Al-Pulver oder ZnCrO.,, bei Mg-Legic- 
rungen (ais zweiter Óbcrzug) bes. ein Nitrocelluloselack mit Ti-WeiB, auch Bitumen- 
iiberziige sind yerwendbar. — Von Al-Mg-Legierungen sind solche mit Mg-Gehh. bis 
zu 5% ohne Warnibehandlung, solche mit 5—12% Mg manchmal nur mit voraus- 
gehender Warnibehandlung korrosionsfest, \ rergleicliende Unterss. mit den Legierungcn
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KS-Seewasser, Hydronalium 51 (5% Mg, 1% Si) u. Hydronalium 7 (7% Mg) ergebon 
befriedigende Korrosionsfestigkeit bei allen, in mechan. Hinsicht Uberlegenheit von 
Hydronalium 7. (Alluminio 5. 187—211. Sept./Okt. 1936.) R. K. M u l l e r .

I. I. Kukuschkin, Die Herstellung von „Digofat“ und die Eigenschaften des 
letzteren in Abhangigkeit vom Rohmaterial. Aiifklarung des Pliosphatisierungs- ( P a r k e r - )  
Verf. u. die Eigg. der „Digofate“ (saure phosphorsaure Salze des Fe++ u. Mn++) in 
Abhangigkeit vom Rohmaterial, bes. Pyrolusit. (Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimit- 
scheskoi Promysehlennosti] 13. 279—86. Marz 1936.) SCHONFELD.

Rudolf Jahn und Camillo Reisinger, Osterreich, Herstdlen von feinkomigen 
Gupstucken aus Metallen und Metallegierungen durch Austreiben der Gas- u. Schlaeken- 
einschlusse aus dem fl. GieBgut. Hierzu wird der fl. Werkstoff mittels Ultraschall- 
wellen mit 100 000—300 000 Perioden in Schwingungen versetzt. — So kann z. B. ein 
Stahl mit 0,05% O u. 0,02% H vollkommen entgast u. der Schwefel u. a. Verunreini- 
gungen ausgeschieden werden. (E. P. 456 657 vom 7/5. 1935, ausg. 10/12. 1936. 
Oe. Prior. 7/5. 1934.) F e n n e l .

Aluminium Co. of America, Pa., ubert. von: Roy E. Paine, O., V. St. A., 
Formsand. Herst. von Gufistiicken in grunem Sand aus Legierungen mit Al ais Grund- 
metall mit 4—15% Mg, dad. gek., daB der Formenhohlraum mit Ammoniumfluorid 
behandelt wird. Das Salz wird in einer wss., vorzugsweise einer alkoh, Lsg. aufgetragen. 
(A. P. 2 062 818 vom 20/11. 1934, ausg. 1/12.1936.) E e n n e l .

Harold Ernest Gresham, Breadsall, England, Bdianddn von undichten Gufi- 
slucken. Um porose Guflstiicke, bes. solehe aus Leichtmetallegierungen, fliissigkeits- 
dicht zu machen, werden sie zunachst einem anod. Oxydationsverf. unterworfen u. 
anschlieBend mit einem solehen synthet. Firnis iiberzogen, der durch Erhitzen bei 
allmahlicher Steigerung der Temp. fest wird. (E. P. 457 037 vom 7/5. 1936, ausg. 
17/12. 1936.) F e n n e l .

British Non-Ferrous Metals Research Ass., Daniel Hanson, łan Griffith 
Slater und Robert Thomas Parker, London, England, fiicfien von Aluminium, und 
seinen Legierungen. Um GuGstiickc mit dichtem Gefiige zu erhalten, war in E.P. 435104 
Yorgeschlagen worden, zum Abdecken des geschmolzenen Werkstoffes ein FluBmittel 
zu verwenden, das z. B. aus einem Gemisch von IvCl, NaCl u. NaF besteht. Zu diesen 
Bestandteilen soli nunmehr B oder Ti zugefiigt werden, was beispielsweise durch Zu- 
gabo von Na2B40 7, NaBF4 oder KBF4, sowie TiOz u. K2TiF6 erfolgen kann. (E. P. 
456 4 6 2 Tom 26/6. 1935, ausg. 10/12. 1936. Zus. zu E. P. 435 104; C. 1936. I. 868.) F e n .

William Frederick Grupę, Lyndhurst, N. J., V. St. A., Erzeugung von Goldfolien. 
Au wird durch Kathodenzerstaubung in inerter Atmosphare (He, Ne, A, Kr, X) bei 
geringem Druck auf ein Tragband, z. B. aus Cellophan aufgebracht, das vorher einen 
Wachsiiberzug erhalten hat. Das Ablosen der aufgestaubten Folie erfolgt durch 
Schmelzen des Wachses. (E. P. 454 919 vom 4/1.1935, ausg. 5/11. 1936.) Ma r k h o f f .

Soc. Anon. la Soudure Genśrale, Antwerpen, Belgien, Lotmittd fiir Aluminium, 
bestehend aus einer Mischung von Chloriden u. Bromiden, z. B. aus 90 Gewichtsteilen 
ZnCl2, 7 NH4Br u. 3 NaF oder 18 Borax, 40 ZnCl2, 34 NaBr u. 8 NH4Br. Man erhalt 
mechan. sehr widerstandsfahige Yerbindungen. (It. P. 293142 vom 30/9. 
1930.) JlARKHOPF.

Plykrome Corp., New York, N. Y., ubert. von: Wallace C. Johnson, Orange, 
N. J., V. St. A., Herstellung von Bimeiallplatten. Beim VerschweiCen einer Platte aus 
nichtrostendem Stahl mit n. Stahlplatten durch Warmwalzen wird die Bldg. von die 
Haftung stórenden Oxyden an den zu verschweiCenden aufeinanderliegenden Ober- 
flachen dadurch verhindert, daB die an diesen Stellen befindlichen Luftreste durch 
ein inertes Gas, z. B. N, verdrangt werden. (A. P. 2 059 584 vom 12/7. 1935, ausg. 
3/11. 1936.) M a r k h o f f .

General Spring Bumper Corp., Detroit, ubert. von: Edwin M. Baker, AnnArbor, 
Mich., und Leslie C. Borchert, Chicago, V. St. A., Zuńschenschicht beim elektrolytischen 
Yemickdn von Eisen. Man verwendet eine Zn-Cu-Legierung, dereń Potential zwischen 
dem des Fe u. dem des Ni liegt, z. B. eine Legierung mit 60% Cu u. 40 Zn. Zu ihrer 
galvan. Erzeugung verwendet man ein Bad bestehend aus 4,8 Unzen/Gallone CuCN,
2 Zn(CN)„, 8—12 NaCN, 3 Na2COs, 10 H20 , 0.1—0,2 Na2S20 3, 0,05 KOH u. 0,5 NHS 
(28%ig. Lsg.). Man erhalt korrosionsbestandige Uberzuge. (A. P. 2 061 056 vom 
13/12.1933, ausg. 17/11. 1936.) M a r k h o f f . .
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Mead Research Engmeering Co., Chillicote, O., V. St. A., Festhaftende Schutz- 
■iibcrziige auf Metali durcli Aufbringen einer schwammigen Zwisehenschicht aus Zn 
auf elektroohem. Wege. Dariiber kommt ein Laokauftrag. Den Elektrolysierbadem 
wird zweekmaCig Zellstoffablauge zugesetzt. Beispiel: 266 g ZnSO,, gelost in 3,785 1 W., 
dienen ais Elektrolyt. Stromdiehte 30 Arap. je 0,093 qui. Niederschlagszeit 1 Minuto. 
<D.R. P. 639 816 KI. 75 c vom 16/7.1933, ausg. 14/12.1936. A. Prior. 16/7. 
1932.) B r a t t n s .

C. L. Clark and A. E. White, The properties of metals at clcvated teinperatures. (Engineering 
rescarch buli., Nr. 27.) Ann Ar bor: Univ. of Mich. 1936. (106 S.) 8°. 1.—.

[russ.] Wadim Pawlowitsch Lintschewski, Metallurgischc Ofen. Moskau-Lcningrad: Onti.
1936. (643 S.) Rbl. 11.50.

K. Sarazin, La soudure ćlectrique ii l’arc. Paris: Caffin. 1937. (490 S.) 8°. 40 fr.; Fco.: 43 fr. 
[russ.] N. P. Shukowski, Die Rohmaterialien fiir die Hochofenschmelzo und ihre Yorbereitung.

Leningrad-Moskau: Onti. 1936. (151 S.) Rbl. 2.25.
Notions pratiąues de soudure autogene oxy-acetyleni<iue. Paris: Office Central de Tacetyleno 

et de la soudure autogćne. (128 S.) fr. 6.—.
Nouveau Bareme de soudure autogene o\-y-acetyIćnique. Paris (18'): Institut de soudure 

autogóne. (32. S.) fr. 2.—.

IX. Organische Industrie.
Giulio Tocco und Ettore de Bartholomaeis, Die hóheren Alkohole und ihre 

technische Gewinnung. Kurzer Berieht iiber dio katalyt. Hydrierung der Fettsauren 
nach S c h k a u t h . (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. II. 876—79. 1936.) O h l e .

W. I. Issaguljanz und S. A. Skoblinskaja, Zur Herstellung von Benzylisoamyl- 
dther und die Durchfuhrung der Methode im technischen Maflstabe. Man lost in 265 g 
Isoamylalkokol 30 g NaOH u. erhitzt 2—3 Stdn. auf 75—90°. Nach Losen des NaOH 
fiigt man 50 g C0H0CH2C1 hinzu u. erhitzt 6—7 Stdn. unter Ruhren auf 95—100°. 
Ausbeutc an Isoamylbcnzylather 51 g. Die Vcrb. kann auch unter Anwendung von wss. 
NaOH erhalten werden; die Ausbeuto wird bei Ggw. geringer Mengen W. nicht be- 
eiiitriicktigt. Auf analogo Weise wurden n-Propylbejizylather, Kp.758 202,5—204°,
D.™ 0,9359, nu10 =  1,4947, Mol.-Refr. 46,76 (ber. 46,42); Isobutylbenzyldther, Kp.76S 211 
bis 213°, D.10j 0,9243, nD10 =  1,4923, Mol.-Refr. 51,63 (ber. 51,01); n-Bulylbenzylather 
(im Original ais n-Isobutylbenzyliither bczeichnet; dor Ref.), Kp.,58 222—224°, D.10,
0,9275 nD10 =  1,4926, Mol.-Refr. 51,41 (ber. 51,04); u-Octylbenzyldther, Kp.„ 147—148°,
D.104 0,9070, ilu10 =  1,4875, Mol.-Refr. 69,9 (bor. 69,51) dargestellt. — Isoamylbenzyl- 
ather: Kp.755 234—236°, D.10, 0,9171, nD10 =  1,4982, Mol.-Refr. 56,10 (ber. 55,66). 
(Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 9. 1112—15. 1936.) SCHONFEI-D.

Pompeo Predelli, Ober die technische Herstellung einiger Aminobenzoylamino- 
benzolderivate. Vf. skizziert den techn. Weg zur Herst. der folgenden 4 Benzolderiw.:
5-Amino-2-benzoylamino-l,4-dimethoxybenzol (I), 5-Amino-2-benzoylamino-l,4-didthoxy- 
benzol (II), 5-Amino-2-benzoylamino-4-Mor-l-methoxybenzol (III) u. 5-Amino-2-benzoyl- 
amino-4-methoxy-l-methylbenzol (IV) ais Zwischenprodd. fur dio Gewinnung hoch- 
wertiger Azofarbstoffe mit arylierton /?-Oxynaphthoesaurcn. I wurde auf folgendem 
Wege bereitet: Hydrochinon->■ l,4-Dimetlioxybenzol->- 2-Nitro-l,4-dimethoxybenzol->-
2-Amino-l,4-dimethoxybenzol ->- 2-Benzoylamino-l,4-dimethoxybenzol ->- 5-Nitro-
2-benzoylamino-l,4-dimetlioxybenzol. II wurdo analog iiber die entsprechenden Athyl- 
derivr. bereitet. Um zu III zu gelangen, wurde iiber folgendc Zwischenprodd. ge- 
arbeitet: p-Dichlorbenzol->- Nitro-p-dichlorbcnzol->- l-Mothoxy-2-nitro-4-chlorbenzol-V 
l-Mcthoxy-2-aniino-4-chlorbenzol -)- l-Methoxy-2-benzoylamino-4-chIorbenzoi u. 1-Mo- 
oxy-2-benzoylamino-4-chlor-5-nitrobenzol. Bei der letzten Verb. war der Austausch 
von Cl gegen OCH, nur in schleehtcr Ausbeuto, gegen Athoxyl uberhaupt nicht techn. 
tlurchfuhrbar. Der Weg zu IV ist dureh folgende Zwischenprodd. gekennzeichnet. 
p-Aminotoluol -y  l-Methyl-2-nitro-4-aminobenzol l-Methyl-2-nitro-4-benzoldiazo- 
niumchlorid l-Methyl-2-nitro-4-chlorbenzol ->■ l-Methyl-2-amino-4-chlorbenzol ->- 
l-Methyl-2-acetylamino-4-ohlorbenzol — l-Methyl-2-aeetylamino-4-chlor-5-nitrobcnzol 
->■ l-Methyl-2-amino-4-chlor-5-nitrobenzol ->- l-Methyl-2-amino-4-methoxy-5-nitro- 
benzol u. l-Methyl-2-benzoylamino-4-methoxy-5-nitrobenzol. (Atti Congr. naz. Chim. 
pura appl. 5. II. 849—57. 1936. Cesano Maderro, Forschungslabor. A. C. N. A.) O h l e .
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2 2 5 8 H j j . O r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 19 3 7 . I .

Alessandro Beretta, Synthetisches Anthrachinon und die aktuellcn industriellen 
Próbleme auf dem Oebiet seiner Derivate. Zusammenfassender Bericht uber den neuestcn 
Stand der Technik. (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. II. 668—81. 1936. Mai- 
land.) O h l e .

Fredus N. Peters jr., Die Furane. Ubersicht uber die Entw. der techn. Ver- 
wendung des Furfurols u. von Furanderiw. in den letzten 15 Jahren; im bes. wird 
dio Verwendung yon Furfurol fiir Kunstharze u. ais Raffinicrungsmittel behandelt. 
(Ind. Engng. Chem. 28. 755—59. Juli 1936. Chicago, 111., The Quaker Oats Com
pany.) __________________ S c h i c k e .

Clare und Heinz Hunsdiecker und Egon Vogt, Deutschland, Herstellung ton, 
organischen Chlor- und Bromterbindungen aus den Salzen der Carbonsduren mit Metallcn, 
bes. der 1., 2. u. 3. Gruppe des period. Syst. u. Cl„ oder Br2 unter Kiihlen oder in der 
Warme. Man yerwendet bes. dio Ag, Hg', Hg" oder Tl"-Salze, sowie indifferent© 
Verdiinnungs- bzw. Losungsmittel, wio Luft, CClt , CHCl3 oder Ather. Man erhalt unter 
Abspaltung eines C-Atoms neben AgCl bzw. AgBr die Alkylhalogenide. Die Salze sub- 
stituierter Fettsauren reagieren ahnlich. a.-Oxysauren geben Halogenwasserstoff- 
yerbb. der Aldehyde. Oxysauren mit nicht a-standiger OH-Gruppe ergeben Oxyalkyl- 
halogenide. Polyoxysduren mit einer a-standigen OH-Gruppe geben Halogenu-asserstoff- 
terbb. der Ozyaldehyde. n-Halogenfeltsauren ergeben 1,1-halogeniertc KW-stoffe. Di- 
carbonsduren spalten 2 C-Atomc ab u. geben disubstituierte KW-stoffhalogenide. Ester- 
sduren werden in Halogenfeltsaureesler umgewandelt (C2H500C -R  -COOMe +  HIg2 =  
MeHlg +  C02 +  R-Hlg'COOC2H6). a-Ketonmuren geben Saurehalogenide. Alicycl. 
Ilono- oder Polycarbonsiiuren ergeben die entsprechendcn Cycloalkylhalogenide. Amino- 
sduren (auBer a-Aminosauren) werden in Halogenalkylamine umgewandelt. tx.-Amino- 
sduren hingegen ergeben iiber die unbestandigen AJkylideniminohydrohalogenide mit 
W. leicht Aldehyde (R-CH(NH2)-COOMe +  Hlg2 =  R-CH : KH-HHlg +  C02 +  Me
Hlg; R-CH : NH-HHlg +  H20  =  R-CHO +  KH4Hlg. — Palmitinsaures Silber bei 
30—50° mit einem mit Bromdampf beladenen Luftstrom behandelt ergibt Penla- 
decylbromid. — Silberlaurinat mit CC14 oder CHC13 angerieben u. mit 1 Mol. Br2 be
handelt gibt Undecylbromid. — CH%COOAg mit Br, behandelt ergibt CH3Br. — Aus 
Cocosfett erhalt man nach erfolgter Verscifung \i. Uberfiihren in die Ag-Salze beim 
Behandeln mit Br2 Alkylbromide mit Kohlenstoffketten von C7—C1T. — y.-Oxyjxrfmitin- 
saures Silber mit Br2 behandelt ergibt Pentadecanal, das sich leicht ais Phenylhydrazon 
isolicren laBt. — a-Bromslearimsaures Ag ergibt mit Br2 1,1-Dibromheptadecan. Aus 
9,10-Dichloroctadecansaurem Silber erhalt man l-Brom-8,9-dichlorheptadecan, dunkel- 
gefarbtes Produkt. Sebacinsaures Silber gibt l,S-Dibrovwctan, Kp.15 140—144°. — 
Brenzlraubensaures Silber wird mit Br2 in Aceiylbromid iibergefiihrt. — Sebacin- 
saurediathylester wird zur Halfte yerseift u. in das Ag-Salz iibergefiihrt, das 
mit Br2 zu 9-Brompclargonsduredthylcster umgesetzt wird. —- Mandelsaures Silber gibt 
Benzaldehyd. — Es werden femer hergestellt: Heptadecylchlorid, Heptylbromid, Hexyl- 
bromid, Hexylchlorid; 1,12-Dibromdodecan, Kp.„ 190—195°, F. 35—36°; Heptylbromid. 
Kp.n 74°, u. CH fi. (F. P. 803 941 vom 2/4. 1936, ausg. 12/10. 1936. E. P. 456565 
vom 6/4. 1936, ausg. 10/12. 1936. Beide D. Prior. 8/4. 1935.) K o n i g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung ton Halogenalkylen 
neben ungesdtt. organ. Verbb. durch Umsetzen von aliphat. oder cycloaliphat. halo- 
genierten Yerbb., die im Mol. mindestens 1 H u. 1 Halogenatom an zwei benachbarte 
C-Atome gebunden enthalten, mit Alkoholen oder/u. Athern bei erhóhter Temp. (150 
bis 500°), gegebenenfalls unter Druck (bis 50 at), in Ggw. von Katalysatoren (Oxyde 
des Al, Th, Ti, Zr; Phosphate u. Borate des Al, Ag, Cd, Sn, Fe, Cr, Ce, U u. dgl.). Vor- 
teilhaft werden solche Verbb., die eine Behandlung mit Alkalien nicht unyerandert 
uberstehen, wie Aldehyde, Ketone, Sauren, Ester, umgesetzt. — Isopropylchlorid, 
-bromid oder -jodid geben mit (CHZ)„0 (I) oderCH3OH (II), bei 290“ iiber A120 3 geleitet, 
CH/Jl (in ), (Br, J) u. CtHe. — C M fiL  (IV) gibt mit II Vinylchlorid (V) u. III. — 
C2HiF2 gibt mit II  Yinylfluorid u. CH^F. — i Mol. IT u. 2 Moll. I geben V u. III 
neben Kohlenoxyden u. Acetaldehyd. — CM^Cl^ u. II  geben ein Gemisch von cis- u. 
trans-Dichlorathylen (VI) sowie asymm. VI u. III. — C2H2C14 (VII) u. II, bei 280° uber 
Aluminiumoxydgel geleitet, bilden Trićhlordihylen (VIII) u. III. — VII u. A., unter 
Druck bei 250° umgesetzt, geben VIII u. C„IIfil (IX). — CzHClz u. II ergeben Tetra- 
chlordthylen u. III. — Aus CJLBrl u. II erhalt man Tńbromdthylen u. III. — Mono-
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chloTcyclohexan u. II geben Cycloliezen (XI) u. III. Mit 0,7 Mol. A. erhalt man IX  
u. XI. — X u. Vinylather geben XI u. V. — Dibrom-(Chlor-)cydohexati u. 2 Moll. II 
ergeben Dihydrobcnzol u. Methylbromid bzw. III. — Isobornylcklorid oder Bornyl- 
chlorid u. A. oder A., bei 170—180° iiber A120 3 geleitet, geben Camphen u. IX. — 
fl-Chlorpropionsaurc u. II geben Acrylsdure u . III. — p-Chlorpropiousauremeihyksler
u. I ergeben AcrylsduremetJiylester u. III. — a-Chlorpropionsdurenitril u. II geben 
Acrylsaurenitril u. III. (F. P. 805 563 vom 30/4. 1936, ausg. 24/11. 1936. D. Prior. 
8/6. 1935.) K o n ig .

Standard Oil Development Co., V. St. A., und I. G. Farbenindustrie Akt.- 
Ges., Deutschland, Polymerisation von Olefinen. Man absorbiert eine neben cc- u. 
/j-Butylen ca. 10—30% Isobutylen enthaltende KW-stoffraktion in 60—70%ig. H.,S04
u. erhitzt dio sehwefelsaure Butylenlsg. hierauf weniger ais 5 Min. lang, yorzugsweise 
weniger ais 1 Min. lang, auf 90—120°. Es bilden sich 2 Schichten, dereń obcre Diiso- 
bułylen, Triisobutylen u. hohere Polymere enthiilt, die z. B. durch Dest. roneinander 
getrennt werden konnen. (F. P. 803288 vom 11/3. 1936, ausg. 26/9. 1936. A.Prior. 
4/6. 1934.) P r o b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und John William Croom Craw- 
ford, Eagleseliffe, Verhinderung der Polymerisation ungesdlligter polymerisierbarer 
organischer Verbindungen, insbesoiidere Vinylverbindungen, wie Acrylsdure, Mcthacryl- 
siiure, ihre Ester, Chloride usw. durch Zusatz geringer Mengen (0,1—1%) wasser- 
freier Metallhalogenide, die mit O-haltigen organ. Verbb. Oxoniumverbb. zu bilden 
yermogen, wie SbCl3, SbCl5, AsC13, AsCIs, A1C13, SnCI.,, Kaliumwismutjodid, cvtj. zu- 
samrnen mit bekannten Polymerisationsyerzogerem, wie Gerbsaure, Hydrochinon u. a.
(E. P. 456147 T om  3/5. 1935, ausg. 3/12. 1936.) P a n k ó w .

Soc. Carbochimique, Belgien, Herstellung yon. Glykolen aus Alkylenosydęn u. W. 
in Ggw. von geringen Mengen (0,1—0,5%) Oxalsaure. Die Rk.-Temp. wird vorteilhaft 
zwisehen 50 u. 100° gehalten. (F. P. 806138 vom 8/5. 1936, ausg. 8/12. 1936.) K o n ig .

Alexander Wacker Ges. fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen 
(Erfinder: Paul Halbig und Hans Maehemer, Burghausen), Herstellung ton Kondcn- 
salionsprodukten. Prim. aliphat. Aldehyde mit mindestens 4 C-Atomen in gerader oder 
verzweigter Kctte werden mit wassorfroien aliphat. Alkalialkoholaten kondensiert. Das 
Verf. ist dad. gek., — 1. daB die Kondensation bei erhóhter Temp., zweckmaBig bei 
Siedetemp., yorgenommen wird, — 2. daB das Alkoholat gelost, zweckmaBig in dem 
betreffenden Alkohol, angewendet wird. — Na in Butanol u. Butyraldehyd liefern 2-Atliyl-
3-n-propylallylalkohol (Kp.,s 77°) u. 2,4,6-Triathylsorbinalkohol (Ivp.15 125°). Na in 
Isoamylalkohol u. Isopropylacelaldehyd liefern 2-lsopropyl-3-isobutylallylall;ohol (Kp.jS 
93°) u. 2,4,6-Triiscrpropylsorbinalkohol (Kp.I5 138°). Aus Capronaldehyd u. Na in 
n-Hexanol erhalt man 2-n-Butyl-3-n-amylallylalkohol (Kp.13 123°). (D. R. P. 639 624
KI. 12o vom 26/7. 1935, ausg. 10/12. 1936.) P r o b s t .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Kurt Billig), Frankfurt a. M., 
Herstellung von Kondensationsprodukten des Acetaldehyds durch Einw. yon organ. Aminen, 
dad. gek., daB man dio Einw. in Ggw. von CH20  yornimmt. Je nach den Vers.-Bc- 
dingungen u. dem Mischungsverhiiltms erhalt man hauptsachlich Aldol oder hóher 
kondensiert® Verbindungen. Sie dienen zur Herst. von Texiilhilfsmitteln, ferner ais 
Lsg.- u. Weichmachungsmittel. (D. R. P. 639 291 KI. 12 o yom 23/12. 1933, ausg. 
2/12. 1936.) K o n ig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: John C. Woodhouse, Wilmington, 
D el., V. St. A., Katalysator und katalytischesv Verfahrcn. Vgl. A. P. 1 946 256; C. 1934.
I. 3121. Nachzutragen ist, daB der fliichtige halogenhaltige Katalysator wahrend der 
gesamten Umsetzung iiber die akt. Kohle geleitet wird. Nach den Beispiclen wird 
aus CO u. Athylen mit W. in Ggw. yon NH4C1 (I) Propionsdure, aus CO u. Methanol 
mit W. in Ggw. von I Essigsdure u. aus CO mit W. in Ggw. yon HJ Amcisensaure
erhalten. (A. P. 2 053 233 vom 24/6. 1933, ausg. 1/9. 1936.) D o n a t .

British Celanese Ltd., London, Herstellung organischer Stoffe. Acctanhydrid (I) 
oder andere aliphat. Anhydride, die mit S oder unbestandigen organ. S-Yerbb. ver- 
unreinigt sind, werden mit Elemcnten, z. B. Metallen, wie Cu, ihren Legierungen oder 
Verbb. behandelt, die S oder die genannten S-Verbb. absorbieren oder mit ihnen sich 
umsetzen. Die Behandlung von 2000 Toilen I aus dor Celluloseacelathcist. kann z. B. 
mit 2 Teilen Bronzepulver wahrend l 1/-* Stdn. bei 90° unter Riihren yorgenommen

145*
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werden, worauf man das gereinigte I abdest., dessen S-Gch. auf den 25. Teil yermindert 
worden ist. (E. P. 454312 vom 22/12. 1934, ausg. 29/10. 1936.) D o n a t .

Britisll Celanese Ltd., London, Konzentrierung aliphalischcr Sduren. Bei der 
Konz. von Lsgg. soleher Sauren, besonders aus der Cdlvloseveresterung stammender 
Essigsćiure, durch Ausziehen, etwa im Gegenstrom mit Losungsmitteln in GcfaBen 
mit groBer u. unterbrochcncr Oberfliiche, wird der auf dieser Oberfliiche baftende 
Scldamm mit dem Dampf eines ihn ganz oder teilweise lósenden Mittels, z. B. der ent
sprechenden Saure selbst, entfcrnt, indem der Dampf auf der Oberflachc kondensiert
u. das Kondensat abgeleitet wird. Eine Zeichnung erlautert die Anlage, dio vor allem 
GefaBe mit entsprechenden Zu- u. Ableitungen fiir Pil. u. Dampfe enthalt. (E. P. 
455325 Yom 7/10. 1935, ausg. 12/11. 1936. A. Prior. 5/10. 1934.) D o n a t .

Armour & Co., iibertr. von: Anderson W. Ralston, William O. Pool und 
James Harwood, Chicago, 111., V. St. A., Hęrstellung von Nilrilen. Fettsauren mit 
mindestens 6 C-Atomen oder ihre Ester, wie Stearinsdure, Schmak- oder Abfallfdt- 
siiuren werden in fl. Zustand, also unterhalb ihres Kp., mit gasformigein NH3, yorteil- 
haft im OberschuB, z. B. bei 250—350° in ihre Nitrile iibcrgefiihrt, wobei das gebildetc 
W. dauernd in Dampfform abgefuhrt wird. Durch Behandlung der Dampfe mit 
dehydratisierenden Beschleunigern werden auch Spuren verdampftcr Sauren in Nitrile 
umgewandelt. Nach Entfernung des W. wird das NH3 zu wciteren Umsetzungen 
zuriickgeleitet. Eine Zeichnung erlautert die Anlage zur Durchfiihrung des Verf. 
(A. P. 2 061314 vom 9/12.1935, ausg. 17/11.1936.) D o n a t .

Gesellschaft fiir Kohlentechnik m. b. H. (Erfindcr: Wilhelm Gluud, Walter 
Klempt und Werner Elbert), Dortmund-Eying, Konzentrierung wasseriger Glykol- 
saurenilrilldsungen (I) durch Eindampfen, dad. gek., daB man dic I in durniem Strahl 
in eine Durchlaufapparatur (II) wie eine Vcrdampferschlange oder Kolonne eintreten 
liiBt. sic in dieser unter geringerem ais n. Druck einer erhóhten, aber unter 100° liegen- 
den Temp. nicht liinger aussetzt, ais zur,Verdampfung des W. notig ist u., falls nicht 
sofortige Verwendung erfolgt, die konz. I nach Verlassen der II abkiihlt. Der W.- 
Dampf kann in yerschied. Hohen der II durch eine gemeinsamo Vakuumleitung ab- 
gefiihrt u. es konnen mehrere bzgl. der Fiihrung der I hintereinander, in bczug auf die 
Abdampffuhrung parallel gcschaltete II yerwendet werden. Dic I werden yor Eintritt 
in die II zweckmaBig auf einen pH-Wert yon 2,5 u. darunter durch Zusatz von Siiuren 
gebraeht. (D. R. P. 639 611 KI. 12o vom 14/4.1934, ausg. 10/12. 1936.) D o n a t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung hydro- 
aromałischer Aminoalkohole und ilirer Derimte. Acylaminophenole oder ihre Deriw. 
werden in Ggw. yon organ. Lósungsmm. u. yon Hydrierungskatalysatoren hydriert. 
Die Prodd. werden darauf gegebenenfalls yerseift u. nótigenfalls dic freien Alkohole in 
ihre Stereoisomeren getrennt. Die Acylaminophcnole konnen die Acylgruppen auBer am 
N auch am Sauerstoff enthalten. Sie konnen auch durch Alkyl-, Aryl- oder Aralkyl- 
gruppen substituiert sein. Ais Losungsmittcl dienen Alkohole u. hydroaromat. KW- 
stoffe. Die stark bas. Aminoalkohole dienen zur Herst. von Heilmittdn u. Textilhilfs- 
mitteln. — Z. B. wird eine Lsg. yon 60,4 p-Acelaminophęnol in 140 absol. A. mit H, in 
Ggw. eines Ni-Katalysators bei 180° hydriert. Nach Yerjagen des A. wird aus "der 
Acetonlsg. des Ruekstandcs zuerst das trans-p-AcetaminocycIoliexaiiol, F. 164°, dann dio 
cis-Ycrb., F. 135°, nach mehrfaehem Umkryst., erhalten. Darauf wird durch Kochen 
mit yerd. HCl yerseift. Aus den alkal. gemachten Lsgg. werden die Aminoalkohole mit 
CHC13 extrahiert. tram-p-Aminocydohexanol (I), F. 110—111°; Hydrochlorid, F. 223 
bis 225°; c%s-p-Aminocyclóhexanol, F. 78—80°; Hydrochlorid, F. 195°. — Aus o-Acel- 
aminophenol analog trans-o-Acdanmwcyclohezamil, F. 146°, aus Aceton, desglcichcn 
cis-o-Acdaminocyclohexanol, F. 124—125°. — trans-o-Aviinocyclohexanol, F. 72—73°, 
aus CHCI3-A„ cia-o-Aminocyclohezanol, F. 65°, aus Lg., aus den yorigen durch Ver- 
seifung. Hydrochlorid der trans-Verb. F. 185°, der cis-Verb. F. 175°. — Aus m-Acet- 
aminophenol analog nur eine Form des m-Acelaminocyclohexanoh, F. 1201!. — Hieraus 
durch Yerseifung m-Aminocyclohexanol, F. 73°, Hydrochlorid, F. 174°. — lrans-p-Hexa- 
hydrobenzaniinocyclohexanol, F. 224°, aus A., durch Hydrierung yon p-Benzamino- 
phenol bei 150—170°. — Hieraus durch Verseifung I. — Durch Hydrierung von p-Acetyl- 
•phendidin bei 170—180°, aus A. zuerst trans-p-Acetylaminocyclohexanólathylalher,
F. 155°, dann die cis-Verb„ F. 55°. — Durch Verseifung trans-p-Aminocyclohexanolathyl- 
dther, Kp. 60—62°, bei 3 mm Hg, u. cis-p-Aminocycloliexanolathylathcr, Kp.t 50—60°. — 
Analog m-Acetaminocyclohexanoldthylather, F. 98°, u. ni-Aminocyclohexanol(ithylaiher, 
Kp.3 74—76°. — Aus o-Acetylphenetidin in Methylcyclohesanol o-Acdaminocyclo-,
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hexanoldthyldlher, Kp.3 130°. — Aus dem yorigen o-Aminocydohcxamlathyldthcr, Kp.3 55 
bis 60°. — p-Acetaminocydohexanolmelhyldlher, losl. in W., F. 67°. — Aus dcm yorigen 
p-Aminocydo7iexanolmethylather, Kp.6 59°. — o-Acdaminocydohexanolmdhylalher,
Kp.5 140—148°. — Aus dem yorigen o-Aminocydohexanolmethylathcr, Kp.4 52—56°. — 
trans-p-Acetaminocydohexanolpropyldther, F. 1*20°, ICp. 147—14S°, durch stufenweise 
Hydrierung von p-Acdaminophenolallylalher, unlosl. in W. — cis-p-Acetaminocydo- 
liexanolpropyldther, Kp.0l03 125—130°, losl. in Wasser. — Hieraus durch Verseifung 
trans-p-Aminocydohexanólpropyldlher, Kp.4 114—116°, cis-p-Aminocydohcxanolpropyl- 
dlher, Kp.4 80—82°. — Aus p-N-Mdhylacdaminophenol dureh Hydrierung trans-p-N- 
Melliylaceiaminocydohexanol aus Essigester, F. 98°, desgleichen cis-p-N-Mełhylacd- 
aminocydoJtexanol, F. 72°. — Aus den yorigen durch Verseifung Irans-p-N-Mdhylamino- 
cydcheianol, F. 110°, cis-p-N-Mdhylaminocydohexanol, Kp.3 94—100°. (E. P. 454042 
yom 30/5. 1935, ausg. 22/10. 1936.) E b e n .

Hercules Powder Company, Wilmington, Del., iibert. von: Donald H. Sheffield, 
Brunswick, Ga., V. St. A., Gewinnung von Terpenallcoholen aus Pineol. Das Pineol 
wird mit ca. 20% Borsiiure, berechnet auf den Geh. an Terpenalkoholen, yersetzt u. 
dio Mischung auf ca. 100—170° wahrend 4—5 Stdn. erhitzt, bis alles W. entfernt ist. 
Nach beendeter Veresterung wird das Rk.-Prod. bei der gleichen Temp. aber bei ver- 
mindertem Druek (ca. 650 mm) weiter erhitzt, bis allo Terpen-KW-stoffe, Ketono 
u. Ather abdest. sind u. dio Diborato der Terpenalkoholo ais Dest.-Riickstand zuriick- 
bleiben. Diese werden mit W.-Dampf bei atmosphiir. oder vermindertem Druek 
hydrolysiert u. die Alkohole abdest. Die Borsiiure yerbleibt mit einer geringen Mengo 
yon hochsd. Ol ais Riickstand zuriick. Durch Abkuhlen u. Krystallisation der wss. 
Lsg. wird dio Borsaure zuriickgewonnen. Die Terpenalkohole, welche einen Reinheits- 
grad von 98% aufweisen, werden zur Gewinnung des Borneols, Fenchylalkohols u. 
Tcrpineols durch fraktionierte Krystallisation gewonnen. Das Pineol ist eine angenehm 
riechende, zwischen 200 u. ca. 235° sd. FL, D. 0,932—0,947, die ca. 50—70% Terpineol 
u. 20—30% Borneol +  Fenehylalkohol enthalt. (A. P. 2 050 671 vom 17/7. 1934, 
ausg. 11/8. 1936.) J u u g e n s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, S. W., Hei stellung vonpolycydischen 
dihydroaromatisdien Carbonsauren uiul dereń Derivalen durch Behandlung von polycycl. 
aromat. KW-stoffen mit einem Alkalimetall u. C02 in Lósungsm., wie aliphat. Mono- 
ather, z. B. Dimethylather, Diathylather, yerschiedene cycl. Ather u. Polyather unter 
AbschluC von O u. H 20  bei Zimmertemp. oder in der Kiilte. Z. B. werden in der Kalte 
in einerm 5 Liter fassenden RuhrgefiiB 256 g Naphthalin in 2600 ccm reinem, wasser- 
freiem Dimethylglycolather gel., auf — 10° abgekiihlt u. nach dem Verdriingen der 
Luft j»it N 30 g Na in Stucken yon 1 Zoll Lange zugegeben u. C02 eingeleitet, nachdem 
das Na Griinfiirbung angenommen hat. Wenn die Hauptmengc des Na in Rk. getreten 
ist, wird eine neue Menge Na zugegeben, bis 120—140g yerbraucht worden sind. Wenn 
sich die Rk. deutlich yerlangsamt, wird der tłberschuli des Na mit einer Zange licraus- 
genommen u. der C02-Strom yerstarkt. Das Na-Salz wird abfiltriert u. im Vakuuni 
bei einer Temp. nicht iiber 50° getrocknet. Das Prod. enthalt 10% des Na-Salzes 
der Naphthalindicarbonsiiure u. ca. 80% des Salzes der Dihydronaphthalindicarbon- 
saure. Wird anstatt yon Naphthalin yon Diphenyl ausgegangen, so entsteht das Na- 
Salz der Dihydrodiphenyldicarbonsiiure u. bei Anwendung yon Methylnaphthalin ->- 
das Na-Salz der 1-Methyldihydronaphthalindicarbonsiiure. Anstatt von Dimethyl- 
glykolather ais Lósungsm. kann auch Dimethylather yerwendet u. bei Teinpp. yon
— 35 bis — 45° gearbeitet werden. Wird yon Acenaphthen ausgegangen, so entsteht 
Dihydroacenaphthendicarbonsaures Na. Das Na-Salz der Dihydrophenanthrendicarbon- 
saure entsteht aus Phenanthren. (E. P. 449 534 vom 22/12. 1934, ausg. 30/7. 1936. 
A. Prior. 27/8. 1934.) J u r g e n s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc., Wilmington, Del., iibert. von: Norman
D. Scott und Joseph Frederic Walker, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Hcrsteliung 
ton mehrkemigen aromatischen Monocarboiisduren. Dihydrodicarbonsiiuren mehreyel. 
aromat. KW-stoffe mit den Carboxylgruppen an liydrierten C-Atomen werden durch 
Erhitzen mit wss. Lsgg. yon Doppelcyaniden von Schwermetallen mit yerschied. 
Wertigkeit im Zustand der hóheren Wertigkeit, z. B. K-Ferri- oder K- bzw. NH4- 
Cobalticyanid in dio entsprechenden aromat. Monocarbonsauren iibergefiihrt. — Zur 
Lsg. yon 21,8 g DihydronaphthaUn-l,4-dicarbonsaure in 200 ccm einer Lsg. yon etwa 
40 g KOH werden 66 g K-Ferricyanid in 200 ccm W. zugesetzt u. die Mischung wird 
6 Stdn. auf dem W.-Bad erhitzt. Bei der Aufarbeitung erhalt man z.-Naphthoesaure (I)
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mit 81°/0 AuBbeutc. Au3 der entspreehenden 1,2-Dicarbonsaure ontsteht sowohl /?- 
ais auch I, aus Dihydrophenaiithrendicarbonmure dio Phenanthren-4-carbonsaure vom 
F. etwa 220°. (A. P. 2 054100 vom 23/11. 1934, ausg. 15/9. 1936.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Schuster, 
Gerd Kochendoerfer, Ludwigshafen a. Rh., und Hans Dohse, Heidelberg), Her
stellung von Verbindungen der Hydroazaphenanthrenreihe. Oxyverbb. von Monoazaphen- 
anthrenen oder ihre Deriw. werden ais solche oder in Form ihrer Ester oder Ather in 
Ggw. von Ldsungsmm. u. Hydrierungskatalysatoren mit H2 behandelt. — Z. B. werden 
25 (Teile) 10-Acetoxy-4-azaphenanthren in 100 Bzl. gelost u. nach Zusatz von 3 eines 
Ni-Cr-Katalysators bei 80° u. 150 at hydriert. l,2,3i4-Tetrahydro-10-acetoxy-4-azaphen- 
anthren, weiBe Krystalle, F. 96—98°. Entsprechend erhalt man 1,2,3,4-Tetrahydro-
9-acetoxy-4-azaphenanlhren, F. 111—113°, u. 1,2,3,4-Tetrahydro-8-acetoxy-4-azaphen- 
anlhren, F. 114-—115°. — Aus 8-Athoxy-4-azaphenanthren, F. 110°, 1,2,3,4-Tetrahydro- 
8-atkoxy-4-azaphenanthren, farblose Nadeln, F. 67—68°. — Aus 8-Methoxy-4-azaphen- 
anihren in Ggw. eines Cu-Mn- bzw. Ni-Cr-Katalysators l,2,3,4-Tetrahydro-S-metlioxy-
4-azaphenantkren, farblose Krystalle, F. 92—93°. — Aus 5-0xy-10-acełoxy-4-azaphen-
anthren l,2,3,4-Tetrahydro-5-oxy-10-acetoxy-4-azaphenanthren, gelbliche Nadeln, F. 78°.
— Aus l-Aza-5-oxyphenanthren-7-sulfoiuaurem Na eino Sulfonsaure, dereń NH.,-Salz 
leicht losl. ist. — Zwischenprodd. der Farbstoff- u. Heilmittelhcrstellung. (D. R. P. 639 844 
KI. 12p vom 13/12. 1934, ausg. 15/12. 1936.) D o n l e .

Chemische Fabrik Marienfelde G. m. b. H. (Erfinder: Fritz Arndt), Berlin, 
Herstellung hellfarbiger chlorhaltiger Fluoremcrbindungen von waclisartiger Beschaffen- 
heit, dad. gek., daB man das Fluoren in Ggw. von J  u. Al-Salzen bei Tempp. <  100° 
bis zu einem Cl.,-Geh. von lioehstens 50% chloriert. (D. R. P. 638440 KI. 12 o vom 
16/12. 1934, ausg. 23/12. 1936.) ' Kónig.

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: Curt 
Rath, Radebeul, Rudolf Gebauer, Dresden, und Heinz Falta, Berlin), Herstellung 
von <x-(y'-Pyridyl)-alkylcarbonsdureestem, dad. gek., daB man 1. 5-(y'-Pyridyl)-5-alkyl- 
barbitursdurenn in der Hitze mit alkal. reagicrenden Mitteln behandelt u. die hierbei 
erhaltenen a-(y'-pyridyl)-alkylcarbonsaurcn Salze in an sieh bekannter Weise in die 
Ester uberfiihrt, 2. die boi der alkal. Behandlung allenfalls erhaltenen alkaliunlósl. 
Zwischenprodd. durch Erhitzen init verd. Mineralsauren in a-(y'-Pyridyl)-alkylcarbon- 
sauren u. letztere uber ihre Salze in die Ester uberfiihrt. — 200 (Teile) 5-(y‘-Pyridyl)-
5-athyUbarbitursdure werden in 2000 Vol.-Teilen W. in Ggw. yon NH3 gelost, mit 500
(NR,)2C03 5 Stdn. erhitzt, von 59 alkaliunlósl. Spaltprod. (I) abgetrennt, aus dem 
Filtrat unveranderte Siiure abgeschieden u. mit CuS04 66 hellblaues Cu-Salz gefallt.
I wird in 300 Vol.-Teilen 10%ig. HCl gelost, 1 Stde. gekocht, noutralisiert, mit CuS04 
werden weitere 54 hellblaues Cu-Salz gefallt. Das gesamte Cu-Salz wird in 1000 Yol.- 
Teilen A. mit 100 CuS04 u. 75 Vol.-Teilen konz. H2S04 5 Stdn. gekocht, filtriert, ein- 
gedampft, der Riickstand mit W. aufgenommen, mit NH3 alkal. gemaeht. a-(y'-Pyridyl)- 
buttersduredthylester, Kp.12 130—135° in 80%ig. Ausbeute. Aus dem Cu-Salz mittels 
ILS die freie Sdure, F. 89° (Zers.); sie spaltet beim Aufbewahren allmahlich unter 
Bldg. von y-Propylpyridin C02 ab. — Aus 5-Pyridyl-5-methylbarbitursaure-a.-(y'- 
Pyridyl)-propioimiureathylester, Kp.22 145—148°, bzw. freie Sdure, F. ca. 90° unter 
C02-Entw. u. Bldg. von y-Athylpyridin. — Aus 5-(y'-Pyridyl)-5-isopropylbarhilursaure 
a-(y'-Pyridyl)-isovaleriansduredthylester, Kp. 240°. — Aus 5-(y'-Pyridyl)-5-n-butyl- 
barbitursdure a-(y'-Pyridyl)-n-capronwureathylester, Kp.ł3 14S—150°. (D. R. P. 638 821 
KI. 12p vom 14/5. 1935, ausg. 23/11. 1936.) D o n l e .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Morpholin (I) und Homologe 
desselben gewinnt man, wenn man /?,/3'-Dihalogenalkylather mit 2—9 u. mohr Aqui- 
valenten ŃH3 in wss. Lsg. umsetzt. Mit p,fi'-I)ichlordidthyldther wird I, mit Dichlor- 
isopropyldther 3,5-Dimethylmorpholin, Kp. 145—150°, erhalten. Die zunachst an- 
faUenden Hydrohalogenide werden mittels Alkali in die freien Basen ubergefuhrt. 
(E. P. 457481 vom 30/5. 1935, ausg. 24/12.1936 u. F. P. 804193 vom 5/6. 1935, ausg. 
17/10. 1936. Beide A. Prior. 12/7. 1934.) D o n l e .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Darstellung von Morpholin- 
rinyldthem. Man setzt /3,/?'-Dihalogendialkylather mit NH3 im Verhaltnis von 1: 2 
bis 1: 20 u. mehr in Ggw. von Alkali bei erhóhten Tempp. um, behandelt mit Alkali, 
trennt durch fraktionierte Destillation. — 1850 g fS,p'-Dicklordidthyldther u. 12700 g 
wss. NH3 werden S0 Stdn. auf 50—55° erwarmt; nach dem Aufarbeiten erhalt man 
eine an Morpholindthyhinylather (I) reiche Fraktion vom Kp. 198—208°. Es entsteht
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vermutlich zuniiohst Morpholin, dann spirocycl. N-bis-Morpholiniumchlorid (II), liieraus 
unter Ringspaltung I. — Aus [l,fl'-Dichloriiopropylalher (III) u. NH3 Dimethylmorpholin- 
isopropylisopropenylather (IV), farblose Fliissigkcit. — Aus III u. Morpholin Dimethyl- 
dimorpholiniumchlorid, hieraus durch Ringspaltung DimeiAyifoiwpWMtawyZi>m^a<fter(V). 
(F. P. 804194 Tom 13/6. 1935, ausg. 17/10. 1936. A. Prior. 19/7. 1934.) D o n l e .

Louis Diserens, Die Hilfsprodukle in der Textilindustrie. (Fortsetzung.) (Vgl.
C. 1937. I. 1794.) Hilfsprodd. fur den Atz- u. den Reservedruck. (R«v. gen. Matiferes 
colorantes, Teinture, Impress., Blanchiment Apprets 41. 1—21. Jan. 1937.) F iiiede.

J. S. Turski, Ober Selbstkupplung mit Kupplungen. Rkk., wie sie erstznalig im
D. R. P. 552 926 (E. P. 347 609; C. 1931. II. 3550) beschrieben sind, u. die darauf 
beruhen, dafl die Pasern mit alkal. Lsgg., z. B. der Aminoanilide oder Aminodiplienyl- 
diamide der Salicyl-, Pyrazolon- u. Acetessigsaure getrankt, mit verd., sehwach mit 
H,S04, HC1 oder C2H40 2 angesiiuerter Lsg. von H N02 oder Nitrit behandelt werden 
u. die erhaltene Diazoniumverb. auf der Faser neutralisiert wird, sind besproehen. 
Beispiele. (Melliand Textilber. 18. 75—77. Jan. 1937. Warschau.) SuVERN.

Justin-Mueller, Die Eolle der metallischen und organischen Katalysatoren beim 
Fdrben und Drucken mit Anilinschwarz. Vf. untersucht mit Hilfe einer friiher (C. 1918.
11. 508) von ihm gefundenen Farbrk. (Guajakharz in alkoh. Lsg.) die Wirkungsweise 
der aus der Praxis der Anilinschwarzdarst. bekannten OxydationskataIysatoren. — 
Cu-Salze fordem die O-Abspaltung aus dem Oxydationsmittel, sei es direkt, sei es durch 
Dehydratisierung infolgc voriibcrgehender Hydratbildung. — Ahnlich verhalten sich 
die Ferrocyanate; FeSO4 tibt geringcn Einfl. aus; energischer u. durch direktc Oxydation 
wirken die Ferricyanate u. besonders FeCl3. Vanadinsalze setzen in erster Rk.-Stufe 
gleiclifalls O in Freiheit, treten aber, in Pyrovanadinsaure iibergehend, selbst mit 
einem Teil des O in Rk., welcher sodann in II. Stufe unter Ruckbldg. des ursprung- 
lichen Salzes wieder abgegeben wird. Diese Yorgango vollziehen sich glatt nur bei 
sehr geringen V-Konzz. (1:10 000 bezogen auf Ammoniumvanadat); in Ggw. groBercr 
Mengen V bildet sich uberseliussige H4V20 ;, welche die Eigg. des Farbstoffcs ungunstig 
beeinfluBt. — Den katalyt. wirksamen organ. Substamen (p-Phenylendiamin, Amino- 
azobenzol) ist die Fahigkeit, ińtermediar O binden zu kónnen, gemeinsam. Sie werden 
nicht allein, sondern meist neben Metallsalzen in sehr geringen Dosen yerwendet. 
(Rev. gen. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret 14. 753—63. Kov. 1936.) Maur.

J. M. Aymondin, Fdrben loser Baumwolle mit Anilinschwarz. App.: Farbeapp. naeh 
dcm Packsyst., mit u. ohne Flottenzirkulation u. Kufenapparate. Farben naeh dem 
Einbadsyst., heiB oder kalt, u. naeh dem Zweibadsystem. (Rev. gen. Teinture, Impress., 
Blanchiment, Appret 14. 689—91. 763—65. Nov. 1936.) FriedeMANN.

Raffaele Sansone, Herstellung billiger Futterstoffe durch besondere Pflatschierfahren. 
Das Pflatschen der Vorder- u. Riickseite, das einseitige Farben u. Fiillen, das Nuan- 
cieren im Rohzustonde gefiirbter Stoffe sowie Abanderungen an solchen Verff. sind 
behandelt. (Text. Colorist 58. 677—79. Okt. 1936.) SiivERX.

H. Hoz, Farbung von Wolle, Acetatzelhcolle sowie Stick- wid Strickgarnen. Bei
spiele fur Einbadfarbungen, die aueh fiir Mischungen geeignet sind. (Fargeritekn.
12. 227—28. 15/12. 1936.) E. M ayer.

Richard Gutensohn, Die Bedeuiung der Yorappretur fiir das Fdrben von Wollstra-
stiiekware. Zur Erzielung tongleicher Farbungen auf Wollstrastuckware mit Halbwoll- 
oder Halbwollechtfarbstoffen im Ein- oder Zweibadverf. ist gute Yorappretur wichtig.

X. Farb erei. Organische Farbstoffe,
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Nach dem Scngen u. Scheren wird mit Eulysin A u. Igepon T  cingcbrannt, mit Biolase N  
extra oder Viveral E konz. entschlichtet u. nach Zugabe von Igepon TS  u. Lavenlin HW 
ausgcwaschen. In der Schlichte sind alkal. AufschluBmittel u. Cu-Salze ais Anti- 
septikum wegen ihrer Wrkg. auf die Faser zu vermeiden; Leonii SB  genugt haufig zur 
Viscositatserniedrigung der Kartoffelstarke. Gutes Durehfarben auch dichter Gewebe 
erzielt man durch Behandlung mit H20 2 u. Igepon TS  ohne Alkali. Zum Fieekentfemen 
eignet sich Laventin HW. Gefarbt wird mit Halbicoll- oder HalbwollecMfarbsloffen 
(I. G.); dureh Solidogen B wird die W.-Eehtheit der Zellwolie bedeutend yerbessert, 
ebenso durch Ramasit K  konz., das zudem wasserabstoBend macht. Im Zweibadverf. 
verwendet man die sauren Anlhralane u. Siriuslichłfarbstoffe unter Zugabe von Kata- 
nol SL. Bes. echte Farbungen stellt man mit Diazo- u. Metaehromfarbstoffen, nament- 
lich nach dem Diazometachromverf., her. AuBerdem kommt das Halbwollmetachromverf. 
in Betraclit, u. Verwendung der Benzoechtkupferfarbsloffe. Noch hóheren Anforderungen 
geniigen die Immedialleukofarbsloffe in Kombination mit Chromfarbstoffen. (Klepzigs 
Text.-Z. 40. 54—56. 13/1.1937.) ( F r i e d e m a n n . '

I. Woronzow und P. Ssokolowa, Ober die Sidfuricrung von p-Naphthol unter 
milden Bedingungen. (Vgl. C. 1935. II. 48. 1936 .1. 2343.) Yff. untersuehen den Einfl. 
der Temp., der Starkę u. Menge der H2S04 u. der Rk.-Dauer beim Sulfieren von 
/?-Naphthol auf die Ausbeuto an 2,1-Naphtholsulfosaure u. auf das Mengenverhaltnis 
der Nebenprodd. (2,8- u. 2,6-NaphtholsuIfosaure). — Allg. envies es sich ais giinstig, 
das /9-Naphthol bei móglichst tiefer Temp. (z. B. +5°) rasch in die H2SO., einzuriihren, 
damit die dabei in hoher Konz. entstehende 2,1-Saure sich ais Bodenkorper aus- 
scheidet u. so der alsbald einsetzenden Hydrolyse entzogón wird. Die Sulfierungs- 
geschwindigkeit in 8- u. 6-Stellung ist geringer, aber die Widerstandsfiihigkeit der 
2,8- u. 2,6-Sauren gegen dio Hydrolyse grofler ais die der 2,1-Saure, so daB ihre Mengen 
auf Kosten dieser mit steigender Temp. u. Rk.-Dauer stetig zunelimen werden. Diese 
Yerhaltnisse erfordern auch die Anwendung starker H2SO., im tlberschuB. Borsaure 
ist wirkungslos. — Einzelheiten vgl. Original. Tabellen u. Diagramme. (Ind. organ. 
Chem. [russ.: Promyschlennost organitscheskoi Chimii] 2. 399—403. 2/10. 1936. 
Derbenowsche chem. Fabrik.) JlAURACH.

N. I. Bunzelman, Analytischc Kontrolle bei der Fabrikation der 1,4,8- und 
' 2,4,8-Naphthylamindisulfosaure (Amino-fi- und Amino-C-Sauren). Vf. griindet sein 
Verf. zur quantitativen Best. der in der Uberschrift genannten isomeren Sauren neben- 
einander auf die Fahigkeit der 1,4,8-Saure, unter bestimmten Aciditatsbedingungen 
mit einer Diazoniumverb. zu kuppeln, wahrend dic 2,4,8-Saure mit dieser eine Diazo- 
aminoverb. bildct. Ais Diazokomponente dient diazotiertes m-Nitroanilin. — 50 ccm 
einer Lsg. von 30 g m-Nitroanilin u. 180 ccm HCl, D. 1,19, in 11 W., werden mit 
50 ccm HCl, D. 1,19, versetzt, in Eisktihlung mit 0,5-n. NaN02 diazotiert u. auf 
200 ccm aufgefiillt. Mit dieser ca. 0,05-n. Diazoniumlsg. wird die zu untersuchende 
neutralisierte u. mit Na-Acetat vermischte Probe titriert. Vor vollig beendeter 
Kupplung wird der Farbstoff mit NaCl ausgesalzen u. danach die Titration zu Ende 
gefiihrt. Aus dem so gefundenen Wert fiir die 1,4,8-Saure u. dem wie tiblieh be
stimmten Gesamtgeh. an diazotierbarer Substanz ergibt sich der Geh. an 2,4,8-Saure. 
(Ind. organ. Chem. [russ.: Promyschlennost organitscheskoi Chimii] 2. 416—18. 
2/10. 1936. Dorchim Werk.) M a u r a c h .

R. M. Harris, G. J. Marriott und J. C. Smith, Der Einflup von Alkylgruppen 
auf die Eigenschaften von Antlirachinon- und Fluoresceinfarbstoffen. Vff. untersuehen 
den Einfl. der Alkylreste auf die Lichtabsorption in folgenden Farbstoffgruppen: 
1. l-Amino-2-alkylanthrachinon (rot), wo Alkyl =  Methyl, n-Butyl-, n-Heptyl, n-Do- 
deeyl; 2. Na-Salze der l-Amino-2-alkyl-4-anilino-4'-sulfosauren (blau), Alkyl =  Methyl, 
n-Heptyl, n-Dodecyl; 3. Fluorescein, 3',6'-Dichlor-, 4,5-Dibrom-, 3',6'-Dichlor-4,5-di- 
bromofluorescein u. ihre 2,7-Dihexylderiw. — In der 1. Gruppe (untersueht in 
1/sooo'm°l- Lsg- *n 95°/0ig. A.) zeigt sich mit zunehmender Lange des aliphat. Restes 
eine Verbreiterung der Absorptionsbanden u. Verschiebung derselben nach dem lang- 
welligen Spektralgebiet, zugleich wachst der Extinktionskoeff. u. der F. sinkt. Die 
allg. Absorption erreicht ihr Masimum bei der Butylverb. — In der 2. Gruppe 
O/siwo*1110*- I^gK- in 95%'g- A.) ist eine analoge Verschiebung der Absorptionsbanden 
wahrnehmbar, die anderen opt. Veranderungen sind viel geringer ais in der 1. Gruppe. 
Die Deckkraft der den Heptyl- u. Dodeeylrest enthaltenden Farbstoffe auf Wolle 
ist bedeutend erhoht gegeniiber denjenigen der Farbstoffe mit kiirzeren Seitenkettcn. 
Die Farbungen wurden in wss.-alkoh. Bade, das 1,12 x  10“5 Mol Farbstoff auf 1,0 g
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. Wolle enthielt, in Ggw. von Ammoniumacetat bei 70° ausgefiihrt. — Bei den Farb- 
stoffen der 3. Gnippe (aus sd. alkoh. Bade auf Wolle gefarbt) steigert der Hexylrest 
die Absorption des roten, u. vermindert die Absorption des blauen Lichts; gleichzeitig 
nizmnt die Deckkraft zu. Die Erscheinungen waren jedoch in dieser Gruppe zum Teil 

.infolge des Einfl. der Halogenatome komplizierter ais bei den Anthrachinon- 
farbstoffen.

V e r s u c li e. 2-{4'-n-Bvtylbenzyl)-benzoesdure, C16H20O2, aus 2-(4'-n-Butyl- 
benzoylj-benzocsiiure, F. 99°, nach C. 1911. II. 1727; aus A. F. 86°. Beizt die Haut.
— 2-n-Butylanlhracliinon, C18Hi0O2. Vorst. Verb. wurde durch Losen in der 11-faehen 
Menge 97%ig. H,SO., in das 2-n-Butylanthron u. dieses ohne Reinigung durch Kochen 
in alkoh. Ług. mit p-Nitrosodimethylanilin u. Piperidin in das Anil ubcrgefiihrt, welches 
sodann durch Zugabe von HCI bei 50° zum 2-n-Butylanthrachinon liydrolysiert wurde. 
Griines Pulver, aus A. F. 87,5". — l-Nilro-2-n-butylanlhrachiium, CJ8Hl50.,N, aus vorst. 
Verb. durch 40-std. Einw. von H N03, D. 1,51, boi Raumtemp. Aus Aceton F. 147,5°.
— 1-Amino-2-n-bulylanthrachinm, C18H170 2N, durch Red. der Nitroverb. mit Na2S;
aus n-Propylalkohol, F. 174—175°. — 2-(4'-Heplylbenzoijl)-benzoesdure, C21H240 3, durch 
Umsctzung von Hcptylbenzol, Kp.J2 108—111°, mit Phthalsaureanhydrid in Ggw. 
von A1C13 u. Extraktion der Rk.-M. mit Petroleum (Kp. 60—80°). F. 99—101°. Reizt 
die Haut. -— 2-(4'-Heplylbmzyl)-benzoesaure, C21H„e0 3, durch Red. yorst. Verb. nach 
1. c. Kp.0>2 220°; F. aus Petroleum 69—-71°. — Die Verb. wurde, wie angegeben, mit 
H2S04 in das Anthron, mit p-Nitrosodimethylanilin in das Anil u. dieses in das 
2-n-IIeptylantlirachinon, C21H220 2, aus Eisessig u. A., F. 76°, iibergefiihrt. — 1-Nitro- 
2-n-heplylanthrachinon, C21H210 4N, aus Eisessig, F. 137°. — l-Amino-2-n-heptyl- 
anthrachinon, C21H230 2N, aus vorst. Verb. mit Na2S; F. 138—139° (aus n-Propyl- 
alkohol). — l-Amino-4-anilino-2-meihylanthrachuion, C21Hu,02N2, durch 6-std. Er
hitzen von 4-Brom-l-amino-2-mcthy]antlirachinon mit Anilin in Ggw. von K- u. Cu- 
Acetat auf 110°; aus Pyridin u. Bzl., F. 245,5°. — Na-Salz der l-Amino-4-anilino-2- 
melhylanthrachinon-4’-sulfosdurc, C21H160 5N2SNa, aus vorst. Verb. durch Beliandlung 
mit H2S04 100%ig. u. Oleum (20°/o S03) n. Fallen der neutralisierten wss. Lsg. mit 
NaCl. — In ilhnlicher Weise wurden die Ileptylverb., C27H270 5N2SNa, ziemlich losl. 
in heiBem W., u. die Dodecylverb., C32H370 6N2SNa, wenig losl. in heiBem W., dar
gestellt. — Die n-Butylverb. konnte nicht rein erhalten werden. — 2,7-Dihezylfluorcs- 
cein, C32H3(!0 5 , durch 2-std. Erhitzen von 4-n-Hexylrcsorcin (C. 1926. II. 885) mit 
Phthalsaureanhydrid auf 200—205°. Aus Nitrobenzol u. wss. A. gelbe u. roto 
Krystalle, F. 245°. — 4,5-Dibrom-2,7-dihexylfluorascein, C32H,.,05Br2, durch 2-std. 
Kochen von vorst. Verb. gel. in A. mit Br2 u. KCI03; aus A. F. 188°.— Die 4,5-Stel- 
lung der Br-Atome im 4,5-Dibromfluorescein wurde bewiesen durch Dberfiihrung des- 
selben mittels 50%ig. NaOH-Lsg. in die 2-(3'-brom-2',4'-dioxybenzoyl)-benzoemure, 
C14H9OsBr, aus Athylacetat u. Petroleum F. 200°, die mit 20%ig. Oleum bei 100° 
in Ggw. von Borsaure in 2-Broni-l,3-dioxyanłhrachinon, C14II70 1Br, aus Pyridin
F. 263—264°, verwandelt wurde. — 3\6'-Dichlor-2,7-dihezylflitorescein, C32H340 5C12, 
aus 4-Hexylresorcin u. 3,6-DichlorphthalsiŁure in Ggw. von ZnCl2; F. 228—229°. — 
3',6'-Dichlor-4,5-dibrom-2,7-dihexylfluorescein, C32H32Ó5Cl2Br2, durch Bromieren vorst. 
Verb. in der angegebenen Weise. Aus Eisessig F. 169—170°. (J. chem. Soc. [London] 
1936. 1838—44. Doz. Oxford, Univ.) Maurach.

Niederhauser, Modernc Betraclitungcn iiber die Lichtechlheit wid ihre Beweiiung. 
Der subjektive Vgl. verschossener Gelb- oder Orangefarbungen mit der 8-teiiigen Blau- 
skala auf Wolle der E c h t h e i t s k o m m i s s i o n ist nach Vf. nicht moglich. Das 
Ausbleichen wird nach Vf. besser mit einem Photocolorirneler, z. B. dem nach T oussain t, 
verfolgt. Ais Vgl. dient dabei entweder WeiC (BaS04 oder MgO), wobei eine „Farb- 
kurre'1 festgelegt wird, oder ein farbiger Vgl.-Typ (,,Musterkurve“). Die Ausfarbung 
des zu prufenden Farbstoffs hat stets im „miltleren krit. Ton“ zu erfolgen, d. h. in der 
Farbtiefe, in der der Farbstoff bei groCter Tonreinheit gleichzeitig die hochste Licht- 
empfindlichkeit zeigt. Dieser Punkt liegt, je nach Nuanee, zwischen 30 u. 50, wenn 
Schwarz ais 0 u. Weifi ais 100 bezeichnet wird, d. h. in mittlerer Farbtiefe. Fiir die Be- 
liehtung empfiehlt Vf. das Insolameter nach 1’OUSSAINT u. P in te , wobei wenig licht- 
echte Farbungen 250 000—500 000, eehte 1 Million, sehr echte 4 Millionen Luxstdn. 
erfordern. Fiir wissenschaftliehe Messungen zieht Vf. die Sleth. mit dem ToussaintscJien 
Photocolorimeter der Meth. der D e u t s c h e n  E c h t h e i t s k o m m i s s i o n  vor. 
(KJepzigs Text.-Z. 39. 739—41. 30/12. 1936.) Friedem ann.
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Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Netzmiltel fiir Alkalilaugen, 
die befahigt sind, mit Ceilulose Alkaliccllulose zu bilden, enthaltend Napkthensauren 
bzw. dereń Alkalisalze u. eine in W. u. Alkali uniósł. Verb., die einen KW-stoffkomplex 
mit mindestens 5 zusammenhangenden C-Atomen aufweist (gesdtt. oder ungesdtt. ali
phat. oder alicycl. KW-stoffe mit mindestens 6 C-Atomen, aliphat.-aromat., aromat. 
K  W-stoffe, in IF. uniósł. Ather der aliphat., aliphat.-aromat., alicycl. oder aromat. Reihe, 
.sowie dereń Halogenderiw., z. B. Bzn.-Fraklionen, Leuchtpetroleum, Paraffinól, Gasól, 
cycl. Naphlhen-KW-stoffe der Terpen- u. Campherreihe, wie Terpentinól, Limonen, 
Eucalyptus-, Campheról, femer Dekalin, Tetralin, Bzl., seine Homologen, Cymol, 
Naphłhalin, chloriertes Paraffinól, Mono- u. Polylialogenbenzole, Diisoamyl-, Phenol- 
iither usw.). Es konnen aufierdcm dispergierend wirkendo Stoffe, wie hochsulfonierle 
Ole, Phenole (wie Kresole, Xylenole, Athylphenole, Carcacról, geschwefelte, halogensub- 
stituierte Phenole, Alkozybenzole wie Guajacol, Resorcinmonomethyldther, Naphthole), 
Benzol-, Toluol-, Xylol-, Cymolsulfonsauren u. ihre Amidę, Butan-, Pentan-, Isopenłan- 
sulfonsduren, Bulyloxydthansulfonsdure, n- u. Isobulter-, n- u. Isovaleriansaure, saure 
Schwefelsdureester von Alkoholen mit 3—10 C-Atomen u. a. m.) zugegen sein. Die Menge 
der in W. u. Alkali uniósł. Verb. betragt mehr ais 5% der Gesamtmenge der organ. 
Bestandteilo des Netzmittels. — Man setzt z. B. 0,5 Vol.-% eines Gcmisches, das aus 
3 (Teilen) einer Naphthensiiurefraktion (SZ. 361) vom Kp-i5 130—140° u. 1 eines zwisehen 
210 u. 290° sd. Petrol-KW-stoffgemisches besteht, bei 15° zu einer Mercerisierlauge 
von 30° Be; nach kurzor Zeit erhalt man eine klare Lauge von erhóhter Kontaktwrkg. 
gegenuber schwcr benetzbaren Cellulosefasern. Zahlreiche weitere Beispiele. (Schwz. P. 
185116 vom 24/8. 1934, ausg. 16/9. 1936.) D on le .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Netz-, Emulgier- und Wcicli- 
machungsmittel, bestehend im wesentlichen aus Verbb. der allg. nebenst. Formel, worin 
^ N H , mindestens Rj oder R2 =  Alkyl, Aryl oder Cycloalkyl mit

CNH mehr ais 6 C-Atomen, wie Octodecylbiguanid (I), Laurylbi-
"S'NH • C N H -N < r guanid, Isopropyldodecylbiguanid. Diese Verbb. sind durch

“ j Einw. von Dicyandiamid auf Salze der cntsprechenden prim.
oder sek. Aminę erhiiltlich. Z. B. wird Kunstseide mit einer warmon Lsg. von 5 g I 
im Liter behandelt; sio erhalt dadurch einen wcichen u. flioBenden Griff. (F. P. 805 768 
vom 1/5. 1936, ausg. 28/11. 1936. D. Prior. 8/5. 1935.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler, 
Frankfurt a. M.-Hóehst, Kurt Jochum, Frankfurt a. M., Karl Platz, Frankfurt a. M.- 
Hochst), Netz- und Reinigungsmittel, bestehend aus Mischungen von Prodd. dor fol- 
genden allg. Formel R-CO-ORtX  mit Prodd. der allg. Formel R-CO-NR2- RxX , worin 
R-CO =  mindestens 6 C-Atomo enthaltender Fettsaurerest, Rt =  beliebiger organ. 
Rest, R„ =  H  oder beliebiger organ. Rest u. X =  mindestens eine Sulfogruppe. — 
Mischungen dieser Art iiben eine hohere Wrkg. aus ais gleicho Mengen der Komponenten. 
Z. B. eignet sich zum Waschen von Wollsachen eine Mischung aus 85 Gewichtsteilen 
Na-SAlz des Esters aus Pahnkemolfettsaure u. Ozdthansulfonsdure u. 15 Palmkemól- 
fettsauretaurid - Na. (D. R. P. 639 079 KI. 8 o vom 2/2. 1933, ausg. 27/11.
1936.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., llcrsldhing von Schwefelsaure- 
estem von Carbonsdureamiden, dad. gek.. daB man niedrigmol. aliphat. Carbonsduren 
oder ihre Dcriw. mit prim. oder sek. Aminen derart umsetzt, daB hóhermol. Saure- 
amide gebildet werden, wobei man die Rk.-Komponenten derart wahlt, daB das Rk.- 
Prod. zur Bldg. von H,SO.,-Estern befahigt ist, oder bereits den Rest-0-S03H an C 
gebunden enthait u. die erhaltenen Prodd. oder derartige Carbonsaureamide unmittelbar, 
sofern sic keine —O—SO,H-Gruppen enthalten, sulfoniert u. gegebenenfalls neutrali- 
siert. Man erhalt hierbei Netz-, Reinigungs-, Dispergier- u. Lósungsmittel. Bei der 
Sulfonierung von OH-Gruppen enthaltenden Saureamiden werden zweckmaBig Ver- 
dimnungsmittcl bekannter Art zugesetzt. Uberhaupt wird unter milden Bedingungen 
sulfoniert. Bei bas. Saureamiden muB die Jlengc des Sulfonierungsmittels die zur Neu- 
tralisation in wss. Lsg. benótigte Menge um mindestens 1 Mol. iibersteigen. — 100 Pro- 
pionsaureoleylamid (aus Propionsdurechlorid mit Olcylamin) werden, zweckmaBig in 
einem indifferenten Losungsm., mit 100 H2SO.rMonohydrat bei 0° sulfoniert. Darauf 
wird Eiswasser zugesetzt, das Prod. ąbgetrennt, neutralisiert u. das gegebenenfalls yor- 
handene Losungsm. abdestilliert. — Na-Salz des Milchsduredodecylamid-H^SOyEsters, 
analog aus Milchsduredodecylamid (aus Milchsuurebutylester u. Dodecylamin) mit C1S03H 
in A. mit naclifolgender Neutralisation. — Analog Na-Salz eines H^O^Esters des
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Crołonsdureslea ryłam ids. — Na-Salz eines Essigsdureoleylainid-H^SO^Esters, durch 
Sulfonierung von Oleylainin, Neutralisation des Prod. niit Pyridin im UberschuB mit 
anschlieBender Acetylicrung u. schlieBlich Neutralisation mit NaOH bis zur phenol- 
phthaleinalkal. Eeaktion. (D. R. P. 640 581 Ki. 12o vom 13/4. 1929, ausg. 7/1.
1937.) E b e n .

Rudolf & Co., Zittau, Sa. (Erfinder: Karl Wenzel, Warnsdorf, Tscliecho- 
slowakei), Gewinnung von gereinigten H^SO^Estem der Felł- und Wachsalkoholc, wio 
Celyl- u. Oleinalkohol, dad. gek., daB die durch Sulfonierung der Alkohole bei gewóhn- 
licher oder erhóhter Temp. erhaltenen H2S04-Ester vom iiberschussigen Sulfonierungs- 
mittel durch Zusatz einer geringen Mengc (ca. 10—25% vom Gewicht der Alkohol- 
menge) von in W. schwer oder unlosl. fl. Alkoholcn unter Schichtcnbldg. abgetrennt 
werden. Lctztere konnen teilweise durch aliphat. Chlor-KW-stoffe oder hydrierte 
Naphtlialine ersetzt werden. Das Verf. gewahrleistet eine cinwandfreie Abtrennung der
H,SO.,-Ester, auch brauchen die Losungsmittel yon letzteren nicht getrennt werden. 
Die Prodd. sind hervorragende Wasćh- u. Nctzmitlel fiir die Teztil- u. Ledcrinduslrie. — 
Z. B. werden 100 geschmolzener Cetylalkohol bei ca. 60° mit 50 konz. H2S 04 yersetzt. 
Nach ca. 2 Stdn. wird mit 100 Glaubersalzlsg. yerriihrt. Die Pasto yerfliissigt sich nach 
Zusatz von 20 n-Butylalkohol u. trennt sich in 2 Schichten. (D. R. P. 640 681 KI. 12o 
yom 19/5. 1931, ausg. 9/1. 1937.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Frederick 
Baxter Downing, Carneys Point, N. J., und Richard Gesse Clarkson, Wilmington, 
Del., V. St. A., Sulfonierung von Olefinen. Man erhalt gute Netz-, Reinigungs- u. Emul- 
giermitlel, wenn man Olefine mit melir ais 8 C-Atomen mit starken Sulfonierungsmitteln, 
■t. B. ClS03H, S03, Oleum u. Acetyl-H2S 04, zweckmilBig in Ggw. von Losungsmitteln, 
z. B. CC74 oder fl. S 0 2, u. gegebenenfalls von Katalysatoren, z. B. J2, Pyrolusit oder 
HgSOiy in der Kai te sulfoniert. Dio Olefine sollen endstandigo Doppclbindungen ent
halten. Nach beendeter Sulfonierung wird neutralisiert, woran sich eine hydrolyt. Be
handlung, zweckmaBig durch 1-std. Kochen der alkal. Lsgg. anschlieBt. Darauf wird 
mit Siiure genau neutralisiert. Die Prodd. sollen in W. klar łosi. u. bestandig gegen die 
Hartebildner des W. sein. — 30 eines Olefingemisches, das hauptsiiehlich 1,2-Hexa- 
dtcylen enthalt (erhalten durch Hydrierung von Cocosol u. Dehydratisierung der ent- 
standencn Alkohole) werden in 125 CCI., gelóst. Zu dieser Lsg. werden bei 0° u. unter 
starkem Riihron 20 C1S03H zugesetzt, worauf noch 3 Stdn. in der Kalto stchen ge- 
lassen wird. Dann wird mit 20%ig. NaOH neutralisiert u. nach Hinzufugen von 0 iiber- 
schiissiger NaOH der CC14 mit W.-Dampf abdestilliert. Nach 30 Min. weiterem Kochen 
der Fl. wird mit 10%ig. H2S04 genau neutralisiert u. die Lsg. bis zur Abscheidung eines 
Ols cingedampft. Dieses hat die oben genannten Eigenschaften. (A. PP. 2 061617 
vom 15/4. 1932, u. 2 061618 vom 17/5. 1932, beide ausg. 24/11. 1936.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Frederic 
Baxter Downing, Carneys Point, N. J., und Richard Gesse Clarkson, Wilmington, 
Del., V. St. A., Sulfonierung von Olefinen. Zu E . P. 424 951; C. 1935- II. 599 ist nach- 
zutragen, daB an Stello der dort genannten Katalysatoren Oxyde u. Salze des Hg u. Ag, 
u. an Stelle der C1S03H Oleum oder S03 yerwendet werden konnen. (A. P. 2 061620 
vom 15/6. 1932, ausg. 24/11. 1936.) E b e n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Alfred William Bald- 
win, Sale, und Anthony James Hailwood, Altrincham, England, Ather aliphatischer 
Sulfonsauren. Zu E. P. 378 867; C. 1932. II- 3475 ist nachzutragen, daB auch hóhermol. 
aliphat. Alkohole mit yerzweigten Ketten bzw. ihre Alkalialkoholate mit Halogenalkyl- 
sulfonsauren zu Athern, die ais Netz-, Reinigungs-, Schaum- u. Dispcrgierungsmittel 
dienen, umgesetzt werden. — Z. B. werden 7,4 des bei der Hydrierung von CO an- 
fallenden Alkoholgemischcs, Kp. 162—202°, enthaltend 55% an yerzweigten Alkoholen 
mit 7, 8 u. 9 C-Atomen in 50 Xylol bis zum Aufhoren der NH2-Entw. mit NaNH2 oder 
RuckfluB gekocht, worauf unter starkem Riihren mit 12 ^-Bromathannatriumsulfonat 
15 Stdn. unter RuckfluB erhitzt wird. Aus dem Rk.-Gemisch wird dann das Ather- 
sulfonat nach Abtreiben des Xylols durch Lsg. in W. u. Aussalzen isoliert. — Analog 
4-Bulyl-l-octylather des Athannatriumsulfonats aus dem Na-Alkoholat des 4-Butyl- 
ocłanols-1 mit p-Brom- oder /5-Chlorathannatriumsulfonat. (A. P. 2 062 958 yom 10/4. 
1936, ausg. 1/12. 1936. E . Prior. 16/5. 1931.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. yon: Henry I. Wei- 
land, South Milwaukee, und Milton A. Prahl, Milwaukee, Wis., V. St. A., Ammonium- 
sah der Triisopropyl-fj-naiMalimulfonsaurc. 334 Triisopropyl-^-naphthalinsulfon-
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saure (I) werden mit einer 26—27%ig. NH3-Lsg. bis zur sehwach alkal. Rk. behandelt 
(ca. 100). Nach Einriihren von ca. 96 W. wird eino Pastę erhalten, die ca. 50% akt. 
Substanz enthalt. Sie stellt ein NetzmiUel dar, das den auf gleiche Weise erhaltenen 
Alkalisalzen derl an Bestandigkeit iiberlegen ist, u. dessen Netzkraft die der Diisopropyl- 
deriw. bzw. ihrer Salze iibertrifft. (A. P. 2063 416 vom 25/8. 1933, ausg. 8/12. 
1936.) E b EN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Hcrstellung stickstoffhaltiger 
Kondensationserzevgnissc. Polycycl. Aminę werden mit Carbonsaureamiden erhitzt, 
u. zwar in Ggw. saurer Kondensationsmittel. — Eine Mischung von 230 Teilen 1-Amino- 
anthrachinon (I), 1000 Nitrobenzol u. 150 Benzamid wird einige Stdn. unter Riihren 
u. Einleiten von HCl-Gas erhitzt. Beim Aufarbeiten erhalt man 320—325 1-Benzoyl- 
aminoanthracliinon. In iihnlicher Weise entstehen u. a. 1-Formyl-, -Acetyl-, -Lauroyl- 
aminmnthrachinon, 4-p-Chlorbenzoylamino-l,9-anthrapyrimidin, 1-Phenylacetylamino- 
anthrachinon, J-Benzoylamino-31,4 f i’•irichlorantlirachinonbc.nzacridon, p-Cldorphenyl-
1 (N),2-anthrachinonoxazol(aus l-Amino-2-bromanthrachinon u.p-Chlorbenzamid), 1,9-An- 
thrapyrimidon (aus I u. Uretlian), 2,2-Dianthrachinonylhamstoff (aus 2-Aminoanthra- 
chinon u. Harnsioff), Py-C-methyl-2-oxy-l,9-anthrapytimidin, F. 250—252° (aus
l-Amino-2-oxyanthrachinon (II) u. Acetamid), 2-Oxy-l,9-anthrapyrimidin, F. etwa 300° 
(aus II u. Formamid). Die Stoffe sind Farbstoffzuiischenerzevgnisse, Farbstoffe, Fdrberei- 
hilfsmittel u. dgl. (F. P. 806 284 vom 6/5. 1936, ausg. 11/12. 1936. D. Prior. 9/5.

Imperial Chemical Industries Ltd., iibert. von: Alfred William Baldwin, 
Blackley, Reginald William Everatt, Heysham, und Arthur Howard Knight,
Blacldey, England, Darstellung ion N-Athyl-N-athylolkresidin (m-Atliyloxydihylamino- 
p-kresolmethylather) (I). 46 (Teile) N-Athylkresidin (II), 112 30%ig. wss. Athylenchlor- 
hydrinlsg., 21 CaC03, 2 Bentonit werden 70 Stdn. am RiickfluB erhitzt, die M. filtriert, 
destilliert. Schwach gelbes Ol, Kp.j 146—256° (? ); Pikrat, F. 147,5°. — II gewinnt 
man durch Rk. von Krcsidin (m-Amino-p-kresolmełhylather) mit C2H5C1, Behandlung 
des 64% sek. Base enthaltenden rohen Ols mit NaN02, Red. des Nitrosamins mit Fe 
u. HCl. Fast farbloses Ol, Kp.n 124—125°. -— I kann mit diazotiertem 2,4-Dinitroanilin,
2,4-Dinitroanisidin, 3,5-Dinitro-2-toluidin, G-Chlor-2,4-dinitroanilin usw. zu Azofarb- 
stoffen gekuppelt werden. (A. P. 2 060 845 vom 14/5.1934, ausg. 17/11.1936. E. Prior.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska 
und Oskar Haller, Offenbach a. M.), Darstellung einer Dioxystilbendicarboiisdure, darin 
bestehend, daB man die Alkalisalze des 4,4'-Dioxystilbens (I) mit CO, unter Druek 
erhitzt. Die Saure gibt in alkoh. Lsg. mit verd. FeCl3-Lsg. eine Blaufarbung, die COOH- 
Gruppen sind in o-Stellung zu den ÓH-Gruppen eingetreten. — Z. B. werden 212 I mit 
112 KOH in 1000 W. im Riihrautoklaven gelost, worauf das W. abdest. wird. Dann 
wird unter 120 at C02-Druck 12 Stdn. auf 170° erhitzt. Danach wird die erkaltete 
Schmelze in W. gelost, die Lsg. filtriert u. die Dioxystilbendicarbonsdure (II) mit HCl 
gefallt. Nach Umlosen in Na-Acetatlsg. erhalt man 65% der Theorie an II, F. 350—355°, 
aus Chinolin. Sie dient ais Zwischenprod. zur Herst. \onFarbsioffen. (D. R. P. 637259 
KI. 12o vom 24/3. 1935, ausg. 27/10. 1936.) E e e n .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, iibert. yon: Cecil Shaw, Grange- 
mouth, Schottland, Herstellung ton Dianłlirachinonyldicarbonsduren. 2,2'-Dibenz- 
antlironyl, z. B. 25 Teile in 400 H„S04 96%ig. gelost, wird in wss. Mittel, z. B. durch 
Verdiinnen mit 2000 W. von 70" in 15—25%ig. H2S04-Lsg., mit Cr03, z. B. mit 
100 Teilen, dureh heftiges Sieden wahrend 22 Stdn. unter RiickfluB u. Abtrennen 
des alkalilósl. Anteils, in 2,2'-Dianthrachinonyldicarbonsdure-1,1', ein FarbstoffzwwcJien- 
erzeugnis, iibergefuhrt. (A. P. 2 063 634 yom 15/10. 1935, ausg. 8/12. 1936. E. Prior. 
19/10. 1934.) D o n a t .

E. I. duPont de Nemours & Co., iibert. yon: Frithjof Zwilgmeyer, Wilmington, 
Del., V. St. A., Arylamide der Furoylessigsdure. Gesiitt. niedere Alkylester der Furoyl- 
essigsiiure (I) werden mit Aryhnonoaminen oder Arylendiaminen der Bzl.- oder Naph- 
thalinreihe in sonst iiblicher Weise in die entsprechenden zur Herst. ton Azofarbstoffen 
yerwendbaren Arylamide iibergefiihrt. — Zu einer unter RiickfluB sd. Mischung von 
20 Teilen Atliylfuroylacetat u. 20 XyloI (II) wird langsam (V2 Stde.) die Lsg. yon 11,5 
4-GMoranilin, 2 Pyridin u. 25 II zugesetzt, wobei der A. abdestilliert. Das p-Chlor- 
anilid der I hat aus A. kryst. den F. 131—133°. Li entspreehender Weise erhalt man 
das p-Toluidid, F. 142— 144°, p-Phenctidid, F. 126—125° ( ? D. Referent), 2,5-Didtlioxy-

1935.) D o n a t .

17/5. 1933.)' D o n l e .
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anilid, F. 118—-120°, 2-Melhyl-5-ddoranilid, F. 131—133°, 2-Methoxy-l-naplithylamid,
F. 173—175°, Difuroylacetyltolidinsulfon, F. 275—280°, 2,5-DiTmlhyl-4-chloranilid, F. 147 
bis 149°, 2,6-Diathoxy-4-chloranilid, F. 154—156°, 2-Mełhoxyanilid, F. 108—109°,
2,5-Dimethoxyanilid, F. 121—123°, 2-Mdlu>xy-5-chloranilid, F. 116—117°, das p-Anisi- 
did u. ein Furoylacetyltolidinazon. (A. P. 2064331 vom 18/7. 1935, ausg. 15/12. 
1936.) D o n a t .

Herman J. Schneiderwirth, Laurelton, N. Y., V. St. A., 4,G-Diamino-2-alkyl- 
pyridine. 2-Alkylpyridine werden mit NaKH, auf Tempp. iiber 200° erhitzt. Man 
erhalt aus 2-Mdhylpyridin eine Misdiung fon 3,6-Diamino- u. 4,6-Diamino-2-mcthyl- 
pyridin, F. 52—53°, losl. in W., A., Aceton, Bzl., Toluol, CHC13, Glycerin, uniósł. in 
Mineralól u. CCI.,. Man trcnnt dic Isomeren durch fraktionierte Dest. oder Vakuum- 
destiłlation. — Aus 2-Propylpyridin 4,6-Diamino-2-propylpyridin, F. 106— 107°; ent- 
sprechend die 4,6-D:amino-2-athyl- bzw. -butyl- bzw. -amylferbindungeń. — Die Prodd. 
kónnen mit diazotierten oder tetrazotierten aromat. Aminen zu Farbstoffen gekuppclt 
werden. (A. P. 2 062680 vom 3/3. 1936, ausg. 1/12. 1936.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ferdinand Keller, 
Offenbach a. M.), Ilerstdlung von Diazonium-salzpraparalen, dad gek., daB man 1 Mol. 
4-Diazodiphenylaminhydrochlorid oder dessen Abkómmlinge, die Methyl- oder Alkoxy- 
gruppen enthalten, in feuchtem oder trockenem Zustandc mit mindestens 2 Mol. 
MgSO* von beliebigem Krystallwassergeh. mischt u. dann gegebcnenfalls trocknet, 
mit der MaBgabe, daB das fertiggestellto Praparat nicht mehr ais 20% W., entsprechend 
etwa 4,5 Mol. Krystallwasser, berechnet auf die Menge des angewendeten MgSO* in 
wasserfreiem Zustande, enthalten darf. — Die Praparate sind besonders haltbar u. 
lagerbestandig. (D. R. P. 638 264 KI. 8mvom 1/1. 1935, ausg. 12/11. 1936.) S c h m a l z .

Belloni & Colli und Gaetano Charrier, Mailand, Italien, Darstdlung von Mono? 
arylido-o- bzie. -p-chinonen aus Phenolen und pńmdren, aromalischen Aminen. Man 
diazotiert p-Chloranilin (I), kuppelt die Diazoniumverb. mit einem Phenol [Phenol (II), 
a-NapJilhol (III), (i-Naphtliol (IV)], reduziert katalyt. zu I u. Aminophenol, oxydiert 
das Gemisch mit schwefelsaurer Na2Cr20 ;-Lsg. zu Arylidochinon. Man erhalt aus
I u. II p-Chloranilidobenzochinon, aus I u. III p-Chloranilido-p-naphthocliinon, aus I 
u. IV p-Chloranilido-p- bzw. -o-naphthochinon. — Kupenfarbstoffe. (It. P. 287 431 
vom 10/6.1929.) D o n l e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
fon Azofarbsloffen, dad. gek., daB man Diazoazoverbb. yon der Zus.:

t> / -\t_-vr p/^O-Alkylen O-Alkyl
— <'N = N —OH

worin R' u. R" Bzl.- oder Naphthalinreste ohne S03H oder COOH-Gruppcn darstellen 
u. die O-Alkylen—O-Alkylgruppe u. die Diazoniumgruppe in o-Stellung zueinander 
stehen, mit Aryliden organ. Carbonsauren, dic keine S03H oder COOH-Gruppcn ent- 
lialten u. in der zur OH-Gruppe benachbarten Steliung kuppeln, in Substanz oder auf 
der Faser zu Disazofarbstoffen yereinigt. Zu Schwz. P. 185 146; C. 1937.1. 1558 sind 
folgende Farbstoffe nachzutragen: 4-Amino-3-{fi-methoxy-alhoxy)-1,1'-azobenzol (I)
2',:i’-Oxynaphthcylam,inobenzol (II) oder l-(2',3'-Oxynaphlhoylamino)-4-dilorbenzol (III) 
oder -4'-methylbenzol (IV); 4-Amino-5-(fi-melhoxy-athoxy)-4'-nitro-1,1’-azobenzol (V) ->-
1-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-naphthalin (VI) oder -4-methoxybenzol (VIII) oder -4-dth- 
oxybenzol (IX) oder -2,5-dimethoxybenzol (X) oder -2,4-dimethoxy-5-dilorbenzol (XI) oder
2-(2',3'-Oxynaphthoylaniino)-naphth<ilin (VII) oder III oder IV; I -y  VIII oder IX; 
4-Amino-5-(f}-mdfioxy-athoxy)-2-chlor-4'-nilro-l,r-azobenzol (XII) VI—X oder 
l-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-3-chlorbenzol; 4-Amino-5-{p-melhoxy-athoxy)-2,4'-didilor- 
1,1'-azobenzol-y VI—IX oder l-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-2-rneihyl-4-methoxybenzol 
(XIII); 4-Amino-5-(fi-mcthoxy-dthoxy)-2-chlor-l,l'-azobenzol (XIV) ->- II—IV oder VI 
bis IX oder l-(2’,3'-Oxijnaphthoylamino)-2-meihoxybenzol (XV') oder -2-mdhyl-4-dilor- 
benzol; V ->- VIII oder IX oder XI; 4-Amino-5-(f}-methoxy-dthoxy)-3’-chlor-l,l'-azo
benzol ->- VIII oder IX oderXI oderXIII; 4-Amino-5-(f}-dthoxy-alhoxy)-3'-chlor-l,l'-azo- 
benzol-> III oder IV oder VI oder VIII; 4-Amino-5-{fl-athoxy-athoxy)-4'-chlor-1,1'-azo
benzol -> VI—IX oder XV oder l-(7',8'-Benzo-3'-oxycarbazol-2'-carboylamino)-4-meth- 
oxybenzol (XVI) oder -2-mdhyl-4-?nelhoxybenzol (XVII); XIV —>- 4,4'-Diacetoacetyl- 
amino-3,3’-dimethyldiplienyl (XVIII) oder l-(2'-Oxycarbazol-3'-carboylamino)-4-chlor- 
benzol (XIX) oder XVI oder XVII; XII ->- 4,4’-Di-{1"-oxy-4"-meOiyl-2"-benzoylamino)- 
diphenyl oder -3,3'-dimethoxydiphenyl oder -3,3’-dimcthyldiphenyl oder X V I —XIX;
I->  XVIII oder XIX; 4-Amino-5-{P-mdhoxy-dthoxy)-2-dilorbenzol-l,l'-azonaphtlialin

Snfffiuf fur rajemifig
6er 2Hjn. uni>

ł _



2270 H x. F a r b e r e i. Or g a n isc h e  F a r b s t o f f e . 1937 . I .

oder 4-Amino-ó-(j}-methoxy-(Uhoxy)-benzol-l,2'-azonaphthalin -y  II oder VI oder VIII oder 
XV. — Die Farbstoffe filrben je nach Zus. in orangen, braunen, roten, violetten, blauen 
u. schwarzen Tónen von guter Lichtechtheit. (E. P. 457 047 vom 30/5. 1935, ausg. 
17/12. 1936.) _ S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saure Polymethinfarbsloffe. 
Man kondensiert die Sulfonsaure einer hydricrtcn, heterocycl. Verb. mit N ais Hetero
atom, wic Dihydro-a-phenylindol, mit einer heterocycl. N-haltigen Verb. mit einer 
reaktionsfahigen CH2 in a-Stellung zum N, dessen ein H-Atom durch eine Aldehyd- 
gruppc ersetzt ist oder man sulfoniert die aus den nichtsulfonierten Ausgangsstoffen 
erhaltenen Verbb. Die erhaltenen Farbstoffe liefern liehtechte Farbungen. — 1,3,3-Tri- 
methylindolin-2-methylen-a)-aldeKyd (I) u. das Na-Salz der Dihydro-2-plicnylindól- 
disulfonsaure (darstellbar durch Sulfonieren von Dihydro-2-phenylindol (II) mit 20%ig- 
Oleum) lóst man in 22%ig. H2S04, riilirt 8 Stdn. bei Raumtemp. u. fiihrt den sich ab- 

rTr -  scheidenden Farbstoff (A) mit Soda in
^  i y SOjITa (jas Jfa-Salz iiber, er farbt Wolle gelb.

Man triigt I u. II bei Zimmertemp. in
20°/oig- Oleum u. riihrt 10 Stdn.; man 
gieBt auf Eis u. fiihrt die Trisulfon- 
siiure in das Na-Salz iiber, aer Farb
stoff fiirbt Wolle gelb. Den bas. Farb
stoff aus l,3,3-Trimethyl-5-methoxyindo- 
li7i-2-imthylen-a>-aldehyd (IV) u. Tetra- 

hydrochinolin (s. F. P. 45 676) sulfoniert man mit Monohydrat boi 65°, gieBt auf Eis 
u. scheidet die Disulfonsiiuro ais Na-Salz ab; der Farbstoff farbt Wolle lebhaft gelb. 
Der bas. Farbstoff aus l,3,3-Trimethyl-5-phcnylindoli7i-co-aldehyd u. II (s. F. P. 45 676) 
gibt beim Sulfonieren bei 75° eine Wolle gelb farbende Farbstofftrisulfonsaure. Der 
bas. Farbstoff aus l,3,3-Trimethyl-4,5-benzoindolin-2-methylen-co-aldehyd u. Dihydro- 
2-metliylindol gibt beim Sulfonieren mit 20%ig. Oleum eine Farbstofftrisulfons&ure. 
Aus dem bas. Farbstoff aus l,3,3-Trimethylindolin-2-methylen-ca-aldehyd (III) u. Di- 
hydro-2,5-dimethylindól entsteht durch Sulfonieren eine Wolle lebhaft griinstichiggelb 
farbende Farbstoffdisulfonsiiure. Aus dem bas. Farbstoff aus III u. Dihydro-2-methyl- 
5-mcthoxyindol entsteht durch Sulfonieren eine griinstichiggelb farbende Sulfonsaure. 
Aus dem bas. Farbstoff aus IV u. 2,4,0-Trimethylindol entsteht durch Sulfonieren 
eine Wolle etwas rótlicher gelb farbende Farbstoffsulfonsaure. Aus 111 u. Dihydro-
2-methylindolsulfonsaure entsteht ein Wolle griinstichiggelb farbender Farbstoff, der
weiter sulfoniert werden kann. Einen ahnlicnen Farbstoff erhalt man aus dem Na- 
Salz der l,3,3-Trimethylindolin-2-melhylen-o)-aldehydsulfonsdure u. Dihydro-2-me.thyl- 
hulol. Aus dem bas. Farbstoff aus III u. Dihydro-2-methylindol entsteht durch Sulfo
nieren eine Disulfonsaure. (Vgl. F. P. 45 676; C. 1936. II. 2999.) (F. P. 801311 
vom 25/1. 1936, ausg. 1/8. 1936. D. Prior. 25/1. 1935.) Franz.

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Kupenfarbstoff 
der Anłhrachinonreihe. Der aus dem Prod. aus dem bromierten techn. Gemisch von
3-, 0- u. 7-Melhylbenzanthron u. 1-Aminoanlhrachinon durch Alkoholatschmelze ent-
standene Farbstoff liefert beim Kochen mit Toluolsulfonsauremethylester einen rein 
blau fiirbenden Kupenfarbstoff. (Schwz. P. 181 448 vom 10/10. 1934, ausg. 2/3.1936. 
Zus. zu Schwz. P. 178 545; C. 1937. I. 728.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rli., und Berthold Stein, Mannheim), Kiipenfarbstoffe der Anthra- 
chinonreihe. Man behandelt die nach D. R. P. 580 011 darstcllbaren Farbstoffe mit 
halogenierenden Mitteln. Die Farbstoffe besitzen eino besonders hohe Chlorechtheit. 
Zu einer Aufschlammung des nach des Beispiel des D. R. P. 580 011 erhaltliehen Farb- 
stoffes in Nitrobenzol laBt man eine Mischung von S 02CI2 u. Nitrobenzol zuflieBen u. 
riihrt, bis eine Probe im Mikroskop nur einheitliche blaugriine Nadeln zeigt, erhitzt 
auf 70°, bis kein HCl mehr entweicht, saugt den Farbstoff ab, entfemt das anhaftende 
Nitrobenzol durch Dest. mit W.-Dampf u. trocknet unter yermindertem Druek oder 
durch Auswasehen mit einem leicht verdunstenden Lósungsm.'; man erhalt das Momo- 
chlorderiv. des Farbstoffes, das Baumwolle aus der Kiipe sehr echt blaugriin fiirbt. 
In die Lsg. des Farbstoffes in H2SO, leitet man bei 20° Cl ein, saugt den sich in feinen, 
blauen Nadeln abscheidenden Farbstoff ab, wascht mit 85%ig. II2S 04 u. verdrangt 
die Saure mit Wasser. Die 4 Cl enthaltende Verb. farbt Baumwolle blaugriin. Leitet 
man in eine Aufschlammung des Farbstoffes in Nitrobenzol Cl ein, so erhalt man eine
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Baumwolle blaugrun farbende Clilorverb., feine Krystalle. In Ggw. von Jod ais Cl- 
Ubertragcr erhalt man eine noeh Cl-reichero V erbindung. Zu einer Aufschlammung 
des Farbstoffes in Nitrobenzol gibt man unter Ruhren eine Lsg. von Br in Nitrobenzol, 
hierbei geht der blaugriine Ausgangsstoff in olivbraune Nadeln iiber, die entstandene 
Dibromrerb. geht beim Behandeln mit CH3OH in eine Monobromrerb. iiber, die Baum- 
wolle blaugrun fiirbt. Zu einer Aufschlammung der Monobromverb. in NitrobenzoL 
liiBt man eine Lsg. von S 02CI2 in Nitrobenzol zulaufen; man erhalt einen Br u. Cl ent- 
haltenden Farbstoff, der Baumwolle blaugriin farbt. (D. R . P. 64 0 1 7 3  Ivl. 22b 
vom 27/6. 1935, ausg. 23/12.1936. E. P. 457055  vom 12/7. 1935, ausg. 17/12. 
1936.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst H onold, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim), Kiipenfarbstoff. l-Aminoanthrachinon-2-carbonsaure 
oder dereń funktionelle Deriw. kondensiert man mit 1,8-Diaminoanthrachinon (I). 
Ais die eine Reaktionskomponente kann man solche Substitutionsprodd. der Anthra- 
chinon-2-carbonsaure venvenden, die in 1-Stellung des Anthrachinonkems eińen in 
die Aminogruppe iiberfuhrbaren Substituenten enthalten u. in den so erhaltenen Kon- 
densationsprodd. diesen Austausch vorninnnt. Zu einer Lsg. von I in o-Dichlorbenzol 
gibt man bei 160° l-Aminoa.nthrachinon-2-carbonsu.urechlorid u. erhitzt 2 Stdn. auf 
200°; der entstandene Farbstoff farbt Baumwolle aus dunkelbraunroter Kiipe sehr echt, 
bes. chlorecht scharlachrot. Den gleichen Farbstoff erhalt man aus I u. 1-Nilroanthra- 
chinm-2-carbonsaurechlorid oder l-Chloranihrachinon-2-carbonsdurechlorid u. darauf- 
folgcnde Einw. von NH3. (D. R. P. 639 731 KI. 22b vom 27/3. 1935, ausg. 11/12. 
1936. F. P . 803 779 vom 25/3. 1936, ausg. 8/10. 1936. D. Prior. 26/3. 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich H opff, 
Ludwigshafen a. Rh., und Karl H eym ann, Mannheim), Herstellung von Verbindvngeu 
der Coeranlhre.n- und Coerbianihrenreihe. Dio entspreehenden Coeroxonole u. Coer- 
oxcnole behandelt man mit H in Ggw. von Katalysatoren oder man unterwirft sie in 
alkal. Fl. so lange einer kraftigen Red., bis die entstehenden Verbb. prakt. alkaliunlósl. 
geworden sind. — Die Verbb. dienen zum Farben von Bzn., Fetten u. Olen u. zur Herst. 
von Farbstoffen. Dimeihylcoeroxonol (s. Liebigs Ann. Chem. 356. 323) suspendiert 
man in 20%ig. NaOH u. kocht nach Zugabe von Zn-Staub u. A. 5 Stdn., saugt das 
Gcmisch von Zn u. Red.-Prod. ab u. zieht letzteres mit organ. Lósungsmitteln aus; 
es ist ein gelbbraunes Prod., das sieh in H2SO., rot lost; eine iihnliche Verb. erhalt man 
aus Coerosenol. Eine Suspension von 6oeroxonol in Cyclohexan versetzt man mit 
fein verteiltcm Ni u. erhitzt 4 Stdn. mit H unter 100 at auf 100°; man erhalt ein tief- 
gefarbtes Red.-Produkt. — 14,20-Vimethylcoerbioxendiol-(9,10) (darstellbar durch 
Kondensation von l,5-Di-p-kresoxyanthrachinon mit H2SO.t u. H3P 04 u. Behandeln 
des Prod. mit W. u. Alkalien) u. Zn-Staub schlammt man in W. auf u. lafit in der Siede- 
hitze 35%>g. NaOH eintropfen; man erhalt Diniethylcoerbiozen, rotbraun, das sieh 
in organ. Fil. mit starker Fluorescenz lost. — 4,14-Dibutylcoeroxonol (1) (darstellbar 

durch Umsetzen von Phthalsdureanhydrid mit 1-Ozy- 
4-{trimethyl)-methylbenzol in Ggw. von H2S04 u. Behandeln 
des entstandenen 2,7-Dibutyljluorans mit 23%>g- Oleum), 
Zn-Staub u. W. erwarmt man auf 100° u. laBt 35°/oig- NaOH 
zutropfen u. arbeitet nach 5 Stdn. auf; man erhalt Di- 
butylcoeroxen, gelbes Pulver, das sieh in organ. Fil. mit 
gelber Farbę u. starker, gelbgriiner Fluorescenz lost. Man 
elektrolysiert eine 70—80° warme Aufschlammung von 
4,14-Dimethylcoeroxonol in 10%'g- alkoh. NaOH an einer 
Hg-Kathode" bei 3 Amp., nach 10 Stdn. hat sieh da8 Di- 
methykoerozen in gelben Floeken abgeschieden. 4,14-Di- 

chlorcoerozonol (darstellbar aus 2,7-Dichlorfluoran durch RingsehluB mit 23%ig. Oleum) 
gibt bei der Red. einen Farbstoff, der sieh in organ. Fil. mit hcllgelber Farbę u. starker, 
griingelber Fluorescenz 16st. Einen etwas griinstichiger fluorescierenden Farbstoff 
erhalt man aus 3,13-Dichlorcoeroxonol (darstellbar aus 3,6-Dichlorfluoran durch Be
handeln mit Oleum). — 3,13- oder 3,15-Dimethylcoeroxonol liefert mit Zn-Staub in
unter. Zutropfen von 35%ig. NaOH bei 3,13- oder 3,15-Dimethykoeroxen, das sieh in
organ. FU. mit hellgelber Farbę u. starker, gelbgriiner Fluorescenz lost; verwendet 
man das aus dem techn. m-Kresol erhaltliche Gemisch von 3,13- u. 4,14-Dimelhylcoer- 
oxonol, so entsteht ein Gemisch der entspreehenden Coeroxene, das etwas gelber fluo- 
resciert u. eine bessere Lóslichkeit besitzt ais die reinen Verbindungen. — Zu einer
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ca. 100° warmen Aufschlammung yon 3,4,13,14-Telramctliylcoeroxonol u. Zn-Staub 
u. W. laBt man 35°/0ig. NaOH zutropfen; man erhalt cinc Verb., die sich in organ. F U . 
sehr gut mit gelber Farbo u. starker, griingelbcr Fluorescenz lost. — 3,13-Dimcthyl- 
2,16-dichlorcoeroxonol oder das Gemisch von Dimethyldichlorcoeroxonolen, das durch 
Chlorieren von Rohkresol u. Umsctzcn mit Phthalsaureanhydrid u. RingschluB mit 
Oleum gewonnen werden kann, liefern ahnlichc Farbstoffe. (D. R. P. 63 9 1 6 8  KI. 22b 
vom 6/iO. 1934, ausg. 30/11. 1936.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg K ranzlein, 
Frankfurt a. M.-Hochst, H ans Schlichenm aier, Kelkheim, Taunus, und Ludwig 
B erlin , Frankfurt a. M.-Hochst), Farbstoffe der Anthrachinoncarbazolreilie. 1,2- oder
2.1-Oxazole von 4-Amino- oder 4-Halogenanthrachinonen kondensiert man mit a-Halo- 
gen- oder a-Aminoanthrachinonen unter Austritt von Halogenwasserstoff u. unter- 
wirft die so crhaltenen Anthrimide der Carbazolkondensation. Die Farbstoffe liefern 
sehr wasch-, chlor- u. sodakocheehte Farbungen. — Eine Mischung aus 4-Amino-
2.1-anthrachinon-C-'phenyloxazol (I), 2-Chloranthraćhinon, Na,C03, Cu-Pulver u. Nitro
benzol kocht man 5 Stdn. u. saugt nach dem Erkalten ab. Das entstandeno Anthrimid, 
roto Nadeln, F. iiber 360°, liefert beim Erhitzen mit A1C13 u. Pyridin einen Farbstoff, 
der durch Umlosen aus 1-Chlornaphthalin gereinigt werden kann, F. iiber 360®; cr 
farbt Baumwolle kraftig orange. In analoger Weise erhalt man aus 4-Amino-l,2-anthra- 
chinon-C-phenyloxazol einen Baumwolle aus der Kupo rotorange fiirbcnden Farbstoff,
F. iiber 360°, aus I u. l-Chlor-5-benzoylaminoanthrachinon erhalt man ein Anthrimid, 
das einen Farbstoff, Krystalle aus 1-Chlornaphthalin, F. iiber 360°, liefert, der Baum
wolle orange farbt. I u. 1,5-Dichloranthrachinon gibt ein Trianthrimid, das einen1 
Baumwolle aus der Kiipe rotbraun farbenden Farbstoff liefert. — I yersetzt man in
H,SO, mit einer wss. Lsg. von NaN02, saugt dio ausgeschicdene, ziemlich bestandigo 
Diazoverb. ab, wiischt mit W. u. yerkocht mit einer Jodkaliumlsg., man erhalt dic
4-Jodoxazolvcrb., gelbe Nadeln aus Chlorbenzol, F. 260°; mit Aminoanthrachinon 
liefert es ein Anthrimid, blaurote Nadeln, F. uber 360°. (D. R . P . 638 217 KI. 22b 
yom 28/11. 1934, ausg. 11/11. 1936.) F r a n z .

Tran-Xuńn-Lan gen. Ich-Lan, Tonkin, Pflanzeitfarbstoffe. Die frisclien Wurzel- 
knollen yon Pflanzen der Familie der Dioscorcaceen werden nach dem Reinigen u. 
Verlesen zerkleinert, gepreBt u. die erhaltene, den Farb- u. Gerbstoff cnthaltende Fl.- 
mit Alaun yersetzt. Nach dem Trennen vom Ausgescliiedenen engt man die Fl. ein, 
das erhaltene Prod. enthalt etwa 10—15°/„ Tannin u. einen rótlichbraunen Farbstoff, 
der die Faser u. Leder braun farbt. (F. P. 799 230 yom 20/9. 1935, ausg. 9/6. 
1936.) F r a n z .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
A. Ya. Drinberg, Herstellung von trockneiiden Olen aus synthelischen durch Oxy- 

dation von Erdolfraktionen crhaltenen Sauren. (Nat. Paint. Varnish Lacąuer Ass. 
Sci. Sect. Circular No. 501. 1—20. 1936. — C. 1937. I. 201.) S ch o n fe ld .

S. S. R akutz, Die Ersclicinung des Blasigwerdens („blistering“) von ,,Fixol“- 
Farben in ihrer Beziehung zum Glanz und der Mattheit von Lackiiberzugen. „Fixolfarben“- 
Anstriche (dic Zus. der „Fixolfarben“ ist nicht angegeben. — der Ref.) mit Miloriblau 
auf Glas zeigen an yielen Stellen Anhaufungen der Farbę, welche Erschcinung ais 
Blasigkeit bezeichnet wird. Die Erscheinung tritt auch bei Milorifarben auf, welcho 
mit rohem u. gereinigtem Leinol oder mit anderen Pflanzenolen angerieben wurden. 
Auch die Oxydation des Oles beseitigt nicht dic Erscheinung. Eine gewisse Wrkg. 
liabcn dagegen capillarakt. Stoffe. Sie ist auf Spuren von Yerunreinigungen in den 
Rohstoffen oder auf den Staub der Luft zuruckzufiihren. (Chem. J. Ser. B. J. angew. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Cliimii] 9. 1117—28. 
1936.) S c h o n f e l d .

Theodor Lorenz, Emailliola ■— eine fliissige Kaltglasur fur Holz. Eigg., Auf- 
bewahrung, Vcrarbeitung u. Hartung dieser Kaltglasur. Die Erhartung erfolgt durch 
Kontaktkatalysatoren. (Holztechn. 16. 313—14. 5/10. 1936.) S c h e i f e l e .

A . Foulon, Der E. L.-Firnis. Allg. Angaben iiber die anstrichtechn. Eigg. des 
sog. Einheits-Lackfirnisses (EL-Firnis). (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 33. 569—70. Dez. 
1936.) S c h e i f e l e .

L. J. A kim  und A. S. K onoplew, Uber die Hcrstellung von Colloxylinłacken aus- 
teredelter Holzcellulose. I. (Vgl. RUBENS, C. 1934. II. 1393.) Nitrierung von yeredclter
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Holzcellulose bei 35—3G° wahrend 50 Min. mit H2S0.,:H N 03 =  59,85:18,68 bis 
59,1 : 21,35 zeigt, daB die Holzcellulose bei der Colloxylinherst. Baumwoll- 
ecllulose voll crsetzen kann. Je mehr sich die Kennzahlen der Holzcellulose (Geh. an 
a-Cellulose usw.) der Baumwollccllulose nahern, desto groBer ist die Analogie in den 
Konstanten der nitrierten Prodd. Zur Stabilisierung des Colloxylins aus Holzcellulose 
ist am geeignetsten Beliandeln mit l°/0ig- H2S04 (2 Stdn.), dreimaliges Behandeln 
mit W. (je 2 Stdn.), 3 alkal. Behandlungen (0,02% Soda) je 2 Stdn. u. 3maligeBehandlung 
mit W. (je 2 Stdn.). Dio Holzcolloxyline hatten geringere Viscositat ais solche aus 
Baumwollcellulose, sie geniigto jedoch fiir die Horst. von Nitrolacken. Eine nicdrig- 
viscoso Nitrocelluloso wird erhalten durch 2—3stdg. Behandeln des Holzcolloxylins 
bei 135° im Autoklaven. Weniger wirksam ist dio Behandlung mit NH3. Der N-Geh. 
des Holzcolloxylins ist um 0,2—0,3% niedriger ais bei Lintercolloxylin. (Chem. J. 
Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 9. 1082—89. 1936.)  ̂ S c h Ó N FEL D .

L. J. A kim  und W . W . Shebrowski, Ober dic Herstellung von Lacken avs Holz- 
collozylin. II. (I. vgl. yorst. Bef.) Zur Kennzeichnung der aus yeredeltem Holzzellstoff 
hergestellten Colloxyline wurden aus letzteren Nitrocellulosefilme u. farblose u. Pigment- 
lacke bereitet. Die Nitrocellulosefilme zeigten dic gleiche Eestigkeit wie solche aus 
Baumwollnitrocellulose. Die Lackfilme waren aber weniger dauerhaft ais solche aus 
reiner Nitrocellulose. Die Behandlung der Holznitrocellulose im Autoklayen zweeks 
Viscositatserniedrigung yermindert die Festigkeit der Eilme. In bezug auf Wetter- 
festigkeit der Holznitrocellulosefilme auf Eisen stehen sie der Baumwollnitrocellulose 
nicht nach. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 1090—95. 1936.) S c h Ó N F E L D .

A. I. K ogan, Untersuchung der Reaktionen zwisehen PhtJialsaureanhydrid und 
Olycerin. Yerss. der Herst. von Ilarzen durch Erhitzen von aquivalenten u. iiąuimol. 
Mengen von Glycerin u. Phthalsaureanhydrid bei 160° u. Unters. der Prodd. zeigen, 
daB in den ersten Stadien eine ganze Reihe von Estern gebildet wird. Die Deutung 
des Vorgangcs nach S a v a r d  u .  D i n e r ,  welche die prim. Bldg. des a,a'-Diglycerids 
der Phthalsaure voraussetzen, der dann in einen neutralen cyel. Ester iibergeht, ist nicht 
aufrecht zu erhalten. D io  VZZ. derPhthalsaureglycerinharze nehmen zu mit dcm Fortlauf 
der Harzbldg.; zwisehen den VZZ. u. den aus der Abnahme der SZZ. berechneten VZZ. 
wurde tlbereinstimmuug gefunden. Aus den Bestimmungen der OH-Gruppen dureli 
Acetylierung folgt, daB in den aus aquivalenten Mengen Phthalsaureanhydrid u. 
Glycerin erhaltenen Harzen im Wesentlichen Veresterung stattfindet; beim aąuimol. 
Yerhaltnis der Komponenten gehen neben der Vercsterung auch Kondensationsrkk. 
an den freien OH-Gruppen einher. Dementsprechend nimmt das Mol.-Gew. der Harze 
aus den aąuimol. Gemischen sehneller zu. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: 
Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 1070—-81. 1936.) S c h ó n f .

S. N. U schakow , Dic Synthese von ■plaslischen Massen. I. Mitt. Zusammen- 
fassende Ubersicht. Im einzelnen werden behandelt: der Begriff der piast. Massen; ihre 
Anwendung; piast. Massen aus Polymerisations- u. Kondensationsprodukten. (Natur 
[russ.: Priroda] 25. Nr. 7. 29—37. Juli 1936.) K l e v e r .

Giorgio Balbi, Die Leuclitkraft und Undurchsichtigkeit bei der Firnisuntersuchung. 
(Vgl. C. 1936. II. 2452.) Vorsehriften zur Herst. bewahrter Farbstofftrager. (Vernici 12- 
325. Aug. 1936. G e n u a .)  G r im m e .

E. A . Zahn, Priifung von Metallanstrichen. Kiihlschrankanstriche werden ge- 
pruft auf Widerstandsfahigkeit gegen Wannę, Lieht, Feuehtigkeit, Fette u. Frucht- 
safte sowie auf Elastizitat, Anstriche fiir KUmaanlagen u. dgl. auch auf Korrosions- 
bestandigkeit bei Bespriihung mit Salzlsg. sowie auf Alkalibestandigkeit. (Metal 
Clean. Finisli. 8. 706—09. Okt. 1936.) S c h e i f e l e .

International B itum en Em ulsions Corp., iibert. von: Edwin P. B ly, San
Francisco, Cal., V. St. A., Oberziige fiir Rohre. Die Rohre erhalten einen Grundauftrag 
aus bituminoser M. u. dann eine Deckschicht aus inertem Fiillstoff, einer Bitumen- 
oder Asphaltemulsion u. einem zementahnliehen Bindemittel. (A. P. 2 0 6 1 8 2 5  vom 
27/1. 1933, ausg. 24/11. 1936.) B r a u n s .

Meyercord Co., 111., iibert. yon: John B. Carr, Detroit, Mich., und Samuel 
P. W ilson, Lakewood, O., V. St. A., Abziehverfahren zum Verzieren yon Metali durch 
Aufbringen eines Abziehbildes, dessen auBere Schicht mehr ais 50% Harz u. piast. 
Stoffe enthalt, u. vor dem Aufpressen mit einem geeigneten Losungsm. erweicht wird.

XIX. 1. 146



2274 H XJ. F a e e e n .  A n s t b i c h e .  L a c k e .  H a r z e .  P l a s t i s c h b  M a s s e n .  1937. I .

Beispiel fiir die innere, am Abziehpapier haftende Schieht: Nitrocellulose 35—45%, 
Harz X &—10%, Harz Y 10—15%, Weiehmaoher 30—35 u. Scheilack 6—10%. Bei
spiel fiir die auBere, auf das Metali zu bringende klebende Schicht: Nitrocellulose 30%. 
Harz X 35%. Harz Y 7l/2%, Trikresylphosphat 15% u. Ricinusol 12l/2°/0. — Harz X 
ist ein Kunstharz aus mebrwertigen Alkoholen u. mehrbas. Siiuren, sowie ungesatt. 
Fettsiiuren. Harz Y ist ein Kunstharz aus mebrwertigen Alkoholen, mehrbas. Sauren u. 
Ricinusolfettsauren. (A. P. 2057 625 vom 27/9. 1933, ausg. 13/10. 1936.) B r a un s.

E llis Foster Co., iibert. yon: Theodore F . Bradley, Westfield, N. J., V. St. A., 
Krystallack, enthaltend Nitrocellulose u. eine schon krystallisierende organ. Carbon- 
saure, z. B. Phthalsaure, dereń Anhydrid, Citronensaure, VVeinsaure. Beispiel: 10 Phthal- 
saurcanhydrid, 10 niedrigyiscose Nitrocellulose, 25 Butylacetat u. 25 Toluol. (A. P. 
2 059 981 yom 11/7. 1930, ausg. 3/11. 1936.) B ra u n s.

W illiam  G. Stephenson, Newton Highlands, Mass., V. St. A., Herstellung von 
nicht schmmpfenden Cellophanauflagen auf Scliaudrucken o. dgl. zu Reklamezwecken. 
Die Schaudrucke sollen auf diese Weise wetterfest gemacht werden. Der auf einem 
Spannrahmen befindliche Druck wird mit Losungsmitteln, z. B. 90 Athylacetat (I) 
u. 10 A. oder 65 Bzl., 25 I u. 10 A. bespritzt u. dann die Cellophanfolie aufgeklemmt 
u. das ganze in der Lósungsmittelatmosphare liingerc Zeit lagern gelassen. (A. P. 
2 0 6 1 2 9 4  vom 20/11.1934, ausg. 17/11. 1936.) B ra u n s.

Otto Skalla, Troppau, Tscheclioslowakei, Lackieren ton Kartem zum Belegen von 
Stuhlen, Fupbdden usw. Duplex- oder Triplexkarton wird nur auf seiner oberen, bes. 
gut geleimten Schicht yor dem Lackieren mit einem wenigstens 2 mm starken, durch- 
siehtigen Grundiiberzug yersehen, der aus 250 (Teilen) warmem W. u. darin gelósten 
100 Gelatineleim, 10 Latex u. 6 Glycerin besteht u. nicht tief in den Karton eindringt. 
Darauf wird ein weiterer Uberzug mit erhartender Wrkg. aufgetragen, bestehend aus 
einer Lsg. von 100 (Teilen) 40%ig. Formalinlsg., 500 W., 500 Spiritus u. 5 Glycerin, 
u. erst dieser Uberzug wird mit einem elast. Lack, z. B. Nitrolack, iiberzogen. Die 
einzelnen Uberziige werden jeweils fiir sich getrocknet, z. B. unter Zufuhr von Warme. 
Der Uberzug ist mit kaltem oder warmem W. u. Seife abwaschbar. (Jug. P. 12 572 
vom 27/5. 1935, ausg. 1/9. 1936.) F u h s t .

E . I . du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Dcl., iibert. von: W allace H. 
Carothers, Arden, Del., V. St. A., Einwirkung von Polysulfiden auf ungesdltigte Kohlen- 
wasserstoffe. Ungesatt. KW-stoffe, besonders fl. Polymere des Acetylens, z. B. Divinyl- 
acetylen (I), werden mit Polymeren des II.,S oder dereń Salzen mit Alkalien umgesetzt. 
Die Verf.-Prodd. sind Filmbildner u. finden zur Herst. von Lacken u. Uberziigen 
Verwendung. — Z. B. werden gleiche Teile I u. H2S-Polysulfid (II) bei Raumtemp. 
stehen gelassen, bis sich unter Hitzeentw. ein gelbes Harz gebildet hat. Oder es wird
II der Zus. H2S5 mit 20 I in 70 Bzl. unter Durchleiten yon N2 zur Rk. gebracht. (A. P. 
2 061 018 vom 18/4. 1934, ausg. 17/11. 1936.) E b en .

E . I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Albert S. Carter, 
Wilmington, Del., und Frederick Baxter D ow ning, Cameys Point, N. J., V. St. A., 
Herstellung von geschwefelten Produkten. Ungesatt. aliphat. KW-stoffe, z. B. Dimnyl- 
acetylen (I), 1 -Chlor-1,3-butadien- u. 1-Hepten, werden unter Druck mit Gemisehen aus
S u. II„S in Ggw. bas. Katalysatoren, z. B. Dibutylamin (II), Pyridin, NaOH u. NH3, 
umgesetzt. Die Prodd. dienen zur Horst, yon an der Luft trockncnden Uberziigen. — 
Z. B. werden 100 I im Schiittelautoklayen 16 Stdn. bei 30° mit einem Gemisch von 
50 S, 50 H2S u . 2 II  behandelt. Es entsteht ein yiseoses 01. (A. P. 2 061 019 yom 
18/ 4. 1934, ausg. 17/ 11. 1936.) E ben .

J. C. Patrick, Trenton, V. St. A., Herstellung polysulfidhaltiger plastischer Massen. 
Ein Olefindihalogenid wird mit einem anorgan. Polysulfid der Formel RSn (R =  2 Mol 
eines einwertigen Metalls) in Ggw. eines Dispersionsmittels u. bei einem Alkalinitati- 
grad, der dem Alkalinitatigrad einer gesatt. Mg(OH)a-Lsg. entspricbt, zur Rk. gebracht. 
(Vgl. Gan. P. 328 411; C. 1935. I. 3055.) (Belg. P. 401358 yom 7/2. 1934, Auszug 
yeroff. 29/6. 1934. E. Prior. 19/9. 1929.) Ń lTZE.

Joseph Cecil Patrick, Trenton, N. J., V. St. A., Herstellung plastischer organischer 
Polysulfidmassen durch Umsetzung alkal. Polysulfide (K, NH4, Ba, Sr, Li, Triathanol- 
ammonium) bzw. yon Mischungen aus Polysulfiden u. Thiosulfaten mit einer organ. 
Verb. der Formel X- (CH2)n—R—(CH2)mX', in der X  u. X' einwertige negatiye Elemente 
oder Gruppen, R ein zweiwertiges Element oder Radikal, z. B. aliphat. oder aromat. 
KW-stoffreste u. n u. m ganze Zahlen bedeuten. X  u. X' konnen gleich oder yerschied. 
sein, z. B. Halogen oder Acetyl. Unter diese Formel sollen jedoch nicht halogenierte
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Ather, Alkohole, Ester eines melirwertigen Alkohols u. einer halogenierten Fettsiiure 
u. p-Xylylendiehlorid fallen. Genannt ist dio Umsetzung von Dibromdiathylthioather 
BrC2H4-S-C,H4Br mit Polysulfid. Es entstehen piast. Massen, die biegsam, elast. 
u. gute Isolierstoffe gegen Hitze, sowie gute elektr. Isolierstoffe sind. Sie haften gut 
an Kautschuk, Holz, Zement, Metali u. a. piast. Massen, konnen mit ZnO, RuB, Pb30 4 
gemischt u. wie Kautschuk (jedoch ohne S) yulkanisiert werden. Man kann die Um
setzung auch in Ggw. von frisch gefalltem Mg(0H)2, Cr(OH)3, Gelatine, Leim, vor- 
nehmen u. erhalt Emulsionen, dio zum tłberziehen oder Impragnieren yon Gewebo 
oder Asbest dienen. Unangenehme Geruchsstoffe konnen durch Kneten mit W. ent- 
femt werden. (E. P. 456 351 vom 7/5. 1925, ausg. 3/12. 1936. A. Prior. 8/5.
1934.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Hersldlung ton organischen 
Polysulfidmassen durch Umsetzung yon Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumpolysulfiden 
mit niedrig molekularen Acetalen oder Mercaptalen, -ino I)i-(fl-chlorathyl)-formaldchyd- 
oder -acetonacelal, Di-(p-chlorathyl)-n-butyraldehydacetal, Di-(chlor-n-bulyl)-fornialde!iyd- 
acetal, das Formaldehydacetal des Kondensationsprod. aus Glykolehlorhydrin u. 
Athylenoxyd, das Kondensationsprod. aus Glykol u. /J-Chlorathylchlormethylather 
(C1'C2H40-CH20-C2H40-CH20-C2H4C1), /?-ChIorathylmereaptane, wio Di-(ddorathyl)- 
acetonmercaptal [(CH3)2- C- (SC,H4C1)2], 1,3-Diddoracetonditilhyhncrcaplal, bei denen 
also wenigstens 2 ersetzbare Halogenatome an yerschiedenen C-Atomen sitzen. Dio 
Rk. kann in Ggw. von W. eventuell unter Zusatz yon A., in wss. Suspension oder 
Fmulsion evcntuell unter Zusatz von BaS04 oder Mg(OH)2 sowie unter Zusatz anderer 
PoIyhalogenverbb.. wie Athylenchlorid. /9,/?'-Dichlorathylather, Glycerindichlorhydrin, 
erfolgen. Olige, viscoso bis kautschukartige Prodd., die auch durch Erhitzen mit oder 
ohne Kautschuk u./oder dessen Zusatzstoffe in kautschukartige Massen iibergefuhrt 
werden konnen. (E. P . 450 218 vom 9/1. 1935, ausg. 6/8. 1936. Zus. zu E. P. 44S 
173; C. 1936. II. 4768.) P a n k ó w .

M ontecatini societa generale per 1’industria mineraria ed agricola, Mailand, 
Hersldlung ton •plastischen Massen auf der Basis ton Harnsloffonnaldehydharzen. Form
aldehyd (I) u. Harnstoff (II) werden, yorteilhaft im Verhaltnis von mehr ais 2:1 in 
leicht alkal. Lsg., z. B. 750 kg I 37%ig. u. 180 kg II bei pn =  8,5—9 durch Na2C03, 
in Ggw. von S, z. B. von etwa 120 kg, kondensiert, z. B. 1 Stde. bei unter 60°. Das Mol.- 
Verhaltnis in dem Kondensat betragt etwa 2: 1 bis 1: 1, z. B. 1,5: 1. Vor dem Harten 
werden zweckmaCig geringe Mengen saurer Beschleuniger, z. B. 0,2% NaHS04, zu- 
gesetzt. (It. P. 33 2 7 0 3  vom 29/9. 1934.) D o n a t .

piaskon Co., Del., iibert. von: N athaniel Fuchs, Linden, N. J., V. St. A., Her
slellung krystallisierter Erzeugnisse durch Kondemation ton Harnstoff und Formaldehyd. 
Harnstoff (I) oder Mischungen von I u. Thióhamstoff werden in wrss. Medium in Ggw. 
einer geringen Menge, z. B. von 0,1—l°/o des L an einem Alkali- oder Erdalkalinitrit, 
z. B. von 0,5% NaN02 oder Ca(N02)2 oder von 0,25% KN02, mit HCHO, z. B. mit
1.5 Mol auf 1 Mol I in Form einer 40-vol.-%ig- Lsg- (II). erhitzt, u. zwar vorteilhaft
’/4—2 Stdn. auf etwa 60—100°. — 792 ccm auf ein pn von 7,1 neutralisierte II werden 
auf 55° erhitzt u. mit 420 g I yersetzt. Zu der auf 35° abgekiihlten Mischung gibt man 
25 ccm 10%ig. NaN02 u. erhitzt auf 75°, worauf die Temp. von selbst auf etwa 96° 
steigt. Nach etwa 19 Min. tritt bei dieser Temp. Trubung ein. Nach einer weiteren 
Ł/i Stde. ist das pH auf 6,0—6,5 gefallen. Nach Zusatz von 378 g Celluloseflocken wird 
bei 70—110° bis auf 3—9% W. getrocknet u. in der Kugelmiihle zu einem Pulver ver- 
mahlen, das zum Formen geeignet ist. (A. P. 2 062171 vom 7/11. 1932, ausg. 24/11. 
1936.) D o n a t .

Armstrong Cork Co., iibert. yon: Herbert Paschke und Clarence C. Vogt, 
Lancaster, Pa., V. St. A., Plastische Masse aus Kork, bestehend im wesentlichen aus 
einer innigen Mischung von zerkleinerten Abfallen yon Korkmassen oder Korkgegen- 
sttinden, die geharteten EiweiBstoff ais Bindemittel enthalten, u. einem hartbaren 
Kondensationsprod. oder dessen Ausgangsstoffen, wobei diese Prodd, bzw. Stoffe so 
beachaffen sein sollen, daB sie die Zers. des EiweiBstoffes beim Formen u. Harten der M. 
yerhindern. — Z. B. besteht die M. aus 150 (pounds) eiweiBhaltigen Korkabfallen,
10.5 Phenol-CH.O-Harz im A-Zustand u. 10,5 Glycerin, Diathylcnglykol oder einem
anderen Glykol. (A. P. 2  013 698 yom 9/10. 1931, ausg. 10/9. 1935.) S a r k e .

Im perial Chemical Industries Ltd., London, Prepmasse aus Celluloseestem bzw. 
Celluloseathem, hergestellt durch Verknetcn derselben ohne jedes fluchtige Lósungsm. 
in Ggw. begrenzter Mengen Weichmacher oder ohne diese unter Anwendung von

146*
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Druek wahrend einer begrcnzten Zeit u. 0 berfiihren der M. in granulierte Form durch 
Zerkleinern. Beispiel: 75 (Teile) Celluloseacetat, 25 Dimethoxyathylphthalat u.
0,004 TiO, werden bei einem Druck von 10—50 engl. Pfund pro inch2 in einem BANBURy- 
Mischcr bei etwa 82° gemischt oder 100 Athylcellulose, 4 Triphenylphosphat, 8 Diamyl- 
phthalat u. 0,2 TiO., werden in derselben Weise bei 76“ gemischt. (E. PP. 455 654 u. 
455 655 vom 26/4. 1935, ausg. 19/11. 1936. A. Prior. 26/4. 1934.) B r a u n s .

British Celanese Ltd., London, Plastische Massen aus Cellulosederivaten. Man 
erhalt PreBmischungen aus Nitrocellulose oder Celluloseestern organ. Sauren sowio aus 
Celluloseathem, wenn man die Cellulosederiw. in Form von Garn, Stapelfasern oder 
ais Pulver mit Essigsaure, Ameisensaure oder Acetaldehyd zum Quellen bringt u. 
dann auf ihnen unl. Silicate oder Phosphate des Sn, Ba, W o, Zn, Al oder Pb nieder- 
8chliigt. Vorzugsweisc werden diese Salze durch Filllung im Trankungsbade selbst 
hergcstellt. An dieso Behandlung schlieBt sieh eine weitere Quellung mit geeigncten 
Loaungsmm., z. B. Aceton, Aceton-A. oder Athylenchlorid-A. an. VerpreBt wird bei 
50—180°, gegebenenfalls zusammen mit 10—30% Weichmachern. — Z. B. wird 1 kg 
Celluloseacetal 90 Min. in einem Bade, das aus mit 5%HCOOH versetzter 31%'g- SnClt - 
Lsg. besteht, bei 25° behandelt. Dann wird neutral gewaschen, worauf sieh eine weitere 
Behandlung von 20 Min. bei 50—60° mit einer 10%ig. Na2HPOi -Lsg. u. darauf eine 
Behandlung mit einer 2,5%ig. Na-Silicatlsg. anschlicBt, worauf wieder neutral ge
waschen u. schlieBlieh getrocknet wird. Nach Mischung mit 200—1000 g Aceton u. 
gegebenenfalls mit Dimethylphthalat wird bei 60—100° verprefit. (E. P. 449 651 
vom 14/8. 1935, ausg. 30/7" 1936. A. Prior. 14/8. 1934.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., tibert. von: Frederick C. Hahn, Wilmington, 
Del., V. St. A., Celluloseacetatmassen. Die Massen enthalten Ester aromat. Ketosauren, 
z. B. der Benzoylbenzoesdurc (I), mit mehrwertigen Alkoholen, z. B. Glycerinbenzoyl- 
benzoat (II) (aus I mit Glycerin in molekularcm Verhaltnis 3: 1 durch 11-std. Erhitzen 
auf 200—220°), Diathylenglykolbenzoylbenzoat u. dgl. in Mengen zwischen 10 u. 150% 
der Celluloseacetatmcnge neben Weichmachern u. Losungsmm. — Z. B. besteht eine 
solche Mischung aus 12 Celluloseacetat, 3 II, 6 Diathylphthalal u. 179 Losungsm. (A. P. 
2  036 271 vom 15/8. 1934, ausg. 7/4. 1936. E . Prior. 27/7. 1928.) E b e n .

Dupont Viscoloid Co., Wilmington, Del., ubert. von: Maurice L. Macht, Jersey 
City, N. J., V. St. A., Musterung von Prejislojfen. Aus granuliertem Celluloseacetat- 
preBpnlver werden Kugelchen bestiinmter GroBe geformt u. in die PreBform gelegt, 
dann werden sio beispielsweise mit einer Farbstofflsg. aus 40 (Teilcn) A., 40 Atliyl- 
acetat, 40 Athyllactat u. 0,05 Diamantgrun bespritzt, sowie zu einem PreBstuck 
geformt. Das Endprod. zeigt durchgehende Aderungen. (A. P. 2044 585 vom 22/5.
1934, ausg. 16/6. 1936.) B r a u n s .

Soc. Usines Chimiques Rhone-Poulenc, Frankreich (Erfinder: Lawson,
V. St. A.), Ester von Polyalkoholen mit Kette ton U —22 C-Atomen ais Weichmacher 
fur plastische Massen aus Cellulosederiw. u. Natur- oder Kunstharzen. Verwendet 
werden die Ester von Polyalkoholen mit mindestens 3 OH-Gruppen u. einer Kette yon
11—22 C-Atomen mit einbas. Sauren. Beispiel: Herst. von Octadecantriol: 216 g Olein- 
alkohol, 1200 ccm Eisessig u. 456 g H20 2 (30%ig) werden im 2-1-Kolben auf dem W.- 
Bade 2 Stdn. auf 75—80° gehalten. Die wachsartige M. wird in Athylacctat gelost 
u. mit sd. W. gewaschen. Das verbleibende Ul wird neutralisiert u. 6 Stdn. mit 50 g 
Soda gelost in 500 ccm W. gekocht, dann gewaschen u. 3-mal mit Athylacctat um- 
krystallisiert. Das Endprod. schm. bei 80—81°. (F. P. 804 321 vom 27/3.1936, 
ausg. 21/10. 1936. A. Prior. 28/3. 1935.) B r a u n s .

Soc. Nobel Franęaise. Seine, Frankreich, Losungsmillel fur Kunstharze, ins
besondere Polyninylacetak, bestohend aus cycl. Acetalen des Athylenglykols, z. B.

O CH f̂ as Athylenglykolformaldehydacetal (Kp. ca. 78°) nebenstehender
/  i Formel oder das AthylenglykolaceiuldeJiydacetal (Kp. 80—85°). Herst.

1 \ ___I von Firnis, Filinen, piast. Massen in Błock-, Platten- oder Rohrform,
O CH« Transparentfolien ais Verpackungsmaterial. (F. P. 804 714 vom

25/7. 1935, ausg. 31/10. 1936.) P a n k ó w .
Dynamit Act.-Ges. vormals Alfred Nobel u. Co., Troisdorf, Bez. Koln, GiefS- 

form fiir Kunstharz. Die GieBform besteht aus Celluloid oder einer ahnlichen in der 
Warme formbaren M. u. hat innen einen Uberzug, der das Ankleben des Kunstharzcs 
an der Form yerhindert. Das Innere der Celluloidformen kann z. B. durch Spritzcn 
mit einem metali. Uberzug versehen werden. (D. R. P. 639 589 KI. 39 a vom 4/7.
1935, ausg. 8/12. 1936. E. Prior. 4/7. 1934.) S c h l i t t .
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XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
A. K. Lapin, Kautschukhaltige und guttapcrchahaltige Pflanzen der ZJdSSR. Zu- 

sammenfassende Ubersicht. (Natur [russ.: Priroda] 25. Nr. 7. 110—23. Juli 1936.) K lev .
S. D. Gehman und H. J. Osterhof, Ramanspektrum von Kautschuk und einigen 

verwandten Kohlenicasserstoffen. (Vgl. C. 1936.1. 1974.) Aufnahmo der Ramanspektrcn 
von Kautschuk (I), Balata (II) in Form klarer Gele der gereinigten Verbb., sowie von 
TrimethylSthylen (III), Myrcen (IV), Isoprtn (V) u. Limonen (VI). Boi den Aufnalimen 
yon I u. II laBt sieb der kontinuierliche Untergrund nicht ganz eliminieren. Beide Stoffc 
zeigen dio gleiche intensiyste u. der Doppelbindung zukommende Freąuenz bei 
1670 cm-1. Aus dem Vergleich der Spektren gelit horror, daB I u. III gewisse Ahn- 
lichkeiten besitzen, was die Auffassung von I ais aus langen Ketten von Isopenten- 
moll. bestehend, unterstiitzt. Die Unterschiede im Spektr. von I u. II lassen sieh 
durch die cis-trans-Isomerie beider Verbb. erklaren. Das Spektr. yon IV kann man 
ais Oberlagerung der Spektren von V u. III auffassen. Ferner wird dio Vers.-Anordnung, 
sowie die Gewinnung geeigneter Praparate yon I u. II naher beschrieben. (J. Amer. 
chem. Soc. 58. 215—18. Febr. 1936. Akron, Ohio.) E. M u l l e r .

A. Baroni, Oxydierbarke.it und Struktur einiger technischer Rufie. (Vgl. C. 1936.
II. 3065.) Die Unters. yerschied. techn. RuBe mit Elektroncnstrahlen ergibt keino 
deutlichen Unterschiede. Mit Rontgenstrahlen lassen sich dio vollig amorphen Flammen- 
ruBc von den TliermatomicruBen unterscheiden, dio recht deutliche Hofe ergeben. 
Bei der Oxydationsmeth. von B a l f o u r  u . R i l e y  (C. 1936. I. 2595) zeigen die 
crsteren eine wesentlich groBere Oxydationsgesehwindigkeit ais die letzteren; offenbar 
ist bei diesen sehr feinkórnigen RuBen die Oxydationsgesehwindigkeit weniger dureh 
die Struktur ais durch Oberfliichcnwirkungen bedingt. Diese Unterschiede stehen in 
Einklang mit der yerschied. Wrkg. der untersuchtcn RuBsorten ais Kautschukzusatz. 
Dio Oxydationsmoth. stellt somit ein wertvolles Hilfsmittel fiir die Beurteilung der 
prakt. wichtigen Eigg. der RuBe dar. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 23. 940 
bis 942. 21/6. 1936. Mailand, Univ.) R. K. M u l l e r .

Dunlop Rubber Co., London, iibert. von: Albert Nelson Ward und Geoffrey 
William Trobridge, Birmingham, Kmizentrieren von Kautschukmilch. Kautschukmilch 
wird konzentr. in das Innere einer rotierenden von auBen mit W. erwarmten Trommel 
geleitet, dereń Mantelflache einem Rotationsparaboloid entspricht. Sie wird hierbei 
unter der Wrkg. der Fliehkraft ais diinner Film iiber das Innere der Trommelobcrflache 
verteilt, wobei das W. yerdunstet u. das Konzentrat etwa 65%ig durch einen ttberlauf 
die Trommel verlaBt. (E. P. 454326 vom 28/2. 1935, ausg. 29/10. 1936.) O v e r b e c k .

United States Rubber Co., New York, iibert. von: Robert W. Eldridge, N. J., 
V. St. A., Reinigen von Kautschukmilch. In der Kautschukmilch unerwiinschte Metall- 
ioncn werden durch andere ersetzt, indem man Zeolithe auf diese einwirken laBt. So 
kann man z. B. Mg durch Alkali, Ammonium durch Alkali oder Erdalkali usw. er- 
setzen. Beim Ersatz durch Erdalkali kann Verdickung herbeigefiihrt werden. (A. P. 
2056 569 vom 29/6. 1934, ausg. 6/10. 1936.) O v e r b e c k .

Rubber-Latex-Poeder-Co. N. V., ’s-Gravenhage, Herstellen von Rohkautschuk- 
pulver durch Verspriihen Yon Kautschukmilch (I) in eine troeknendo Atmosphare. 
Man Y crm isch t I yor dem Verspriihen mit einer oder mehreren Kunstharzkomponenten 
(Krosol u. Aldehyd wie HCHO), die bei der Trockentemp. ein Kmistharz bilden, so 
daB dio Kautschukteilchcn mit einer nichthygroskop. u. nicht klcbenden Schutzschicht 
iiberzogen sind. Statt der Einzelkomponentcn kann man auch ein nicht vollig ge- 
hartetes Kunstharzzwischcnprod. zu I geben. (Holi. P. 39423 vom 25/8. 1934, ausg. 
16/11. 1936.) P a n k ó w .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., Vulkanisalionsbesddeuniger, bestehend aus 
Bk.-Prodd. Yon Arylenmercaptothiazolen u. Aminen, die durch wenigstens einen Rest 

' -u mit einem Furanring substituiert sind, nebenstehender 
„ Formel, worin R eine einen Furanring enthaltende

Arylen<^^;C—S— Gruppe, R, u. R2 H, Alkyl, Aralkyl, eine alicycl. oder
heterocycl. Gruppe oder zusammen eine Alkylenkette 
bedeuten, die durch O oder S unterbrochen sein kann. 

Ais Ausgangsstoffe sind genannt: 2-Mercaptobenzothiazol, 6-Methyl- oder 6-Amino- 
mercaptobenzothiazol, 5- oder 6-Chlor- oder -Nitromercaptobenzothiazol, 5-ChIor-
6-nitro-, 4-Methyl- oder 4-Phenylmercaptobenzothiazol, 5-Methoxy- oder 5-Athoxy-
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mcrcaptobenzothiazol, 2-Mercaptonaphthothiazol, sowie dereń Halogen-, Nitro-, Oxy-, 
Alkoxy- oder Aminoderiw.; ais Aminę sind genannt: a- oder /3-Furfurylamin, a- oder 
/?-Furylamin, Di-a- u. -/3-furfurylamin, Di-cc- oder -/J-furylamin, N-Athyl-a- oder -/3-fur- 
furylamin, N-Cyelohexyl-a- oder -/3-furfurylamin, N-Benzyl-a- oder -/J-furfurylamin, 
N-a- oder -/9-furfurylpiperidin, Di-(a- oder -/J-2-furylathyl)-amin, N-Morpholyl-, N-Me- 
thyl-, N-Isobutyl-, N-/?-Phenylathylen-, N-Isopropyl-, Ń-Isoamyl-, N-Hexahydrotolyl- 
a-fiirfurylamin. Genannt ist das &.-Furfurylammo7iiumbenzothiazylsulfid (F. 85—95°). 
Die Komponenten konnen auch getrennt in Kautaehuk eingemischt werden. (E. P. 
455 444 Tom 7/6. 1935, ausg. 19/11. 1936. A. Prior. 20/10. 1934.) P a n k ó w .

Dr. Alexander & Posnansky, Berlin-Kopenick, Schwefelung ungesattigter ali- 
phatischer Vtrbindungen. Zu Diin. P. 51 564; C. 1936. II. 1628 ist nachzutragen, daB 
die gleiehzeitige Einw. von S +  H„S bei erhohten Tempp. (in den Beispielen 60 bis 
220°) erfolgt. (E. P. 453 921 vom 21/3. 1935, ausg. 15/10. 1936. D. Prior. 26/3.
1934.) E b e n .
■ > Wingfoot Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Albert M. Clifford, Stow, O.,
V. St. A., Alterungsschutzmittel fiir Kautschuk, bestehend aus Rk.-Prodd. von Aminen 
(Anilin, Naphthylamin, o-, rn-, p-Toluidin, Methylnaphthylamine, p-Aminophenol u. 
seine Isomeren, Xenylamin u. seine Homologen, Aminodinaphlhyl u. seine Homologen, 
Aminoacenaphthcn, Aminofluoren, Cumidin, Xylidin, Furfurylamin, Tetrahydrofurfuryl- 
atnin, Telrahydronaphthylamin, Diaminodiplienylmethan, Diaminophenylnaphlhylather, 
Naphthylendiamine, p-Phemylendiamin u. seine Isomeren, Toluylendiamin u. seine 
Isomeren, Diaminodiphenylamin, Phenetidin, Anisidin) mit Holzkreosotfraklionen, 
insbesondere denjenigen vom Kp. 120—250° bzw. 195—250°; z. B. werden 465 (Teile) 
Anilin mit 248 der zuletzt genannten Fraktion u. 3,6 A1C1, 14 Stdn. im Autoklaven 
auf 390° erhitzt. Man dest. die M. bei 50 mm bei 130—300° iiber. Braunes 01. Auch 
die NO-Deriw., S-Deriw., Rk.-Prodd. mit Ketonen, wie Aceton oder Aldehyden dieser 
Kreosot-Amin-Rk.-Prodd. konnen ais Alterungsschutzmittel verwendet werden. (A. P. 
2 061451 vom 27/7. 1935, ausg. 17/11. 1936.) P a n k ó w .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., iibert. von: William D. Wolfe, Cuyahoga 
Falls, O., V. St. A., Alterungsschutzmittel fiir Kautschuk, bestehend aus den Additions- 
verbb. von Aminen mit aromat. OH-Verbb. mit wenigstens 2 getrennten aromat. 
Ringen, wie man sie z. B. durch Zusammengeben der Lsgg. beider Komponenten u. 
Verdunsten des Losungsm. erhalt. Ais Aminę konnen z. B. verwendet werden: Atliyl-, 
Butyl-, Propyl-, Dimethyl-, Didlhyl-, Dibutyl-, Benzyl-, Dibenzyl-, Diisoamyl-, Di- 
n-amyl-, Diathcmolamin, I)i-(phenyldthyl)-amin, Cyclohexylphenyl-, Dicyclohexylamin, 
Morpholin, <t-Pipccolin, Piperidin, Anilin, o-, p-Tóluidin, a.-Naphthylamin, ji-Aryl- 
tetrahydronaphthylamin, a-alicycl.-Tetrahydrcmaphthylamin, p-Phenylendiamin, m-To- 
luylendiamin, Benzidin, Tolidin, p-Phenetidin, a.-Methyl-f!-naphthylamin, Phenyl- oder 
Athyl-a-naplithylamin, Butylnaphthylamin, Phenyl-fi-naphthylamin, Dinaphthylamin, 
p,p'-Diaminodiphenylmethan, 2,4-Diaminodiphenylamin, Anisidin, Phenyl-p-tolyl-, Di-
o-tolylamin, Dibutyl-, Dinaphthyldthylendiamin, Cyclohexyl-a.-naphthylamin, Benzyl- 
f}-naplithylamin, Carbazol, Thiodiphenylamin; Diphenylguanidin, Butyraldehyd-tx.-na.ph- 
thylamin, Aldol-a.-naphthylamin. Ais aromat. OH-Verbb. konnen verwendet werden: 
p,p’- oder o,o'-Dioxydiphenyl, a,a.'-Dioxybinaphthyl, Dioxybitolyl, p-Oxydiphenylamin, 
p,p'-Dioxydiphenylatnin, Oxybinaphthyl, Dioxydiphenylmethan, p,p'-Dioxydiphenyl- 
dimelhylmethan, p,p'-Di-(oxyphenyl)-2,2-propan. Genannt sind die Additionsprodd. 
von o-Oxydiphenyl (I) mit Athylendiamin, vermutlich der Formel C6H5 ■ CGH4 • OH-H„N- 
CH,■ CH2■ NH2• HO■ C„H4• C6H5 (F. 78—80°), von I u. Hexamethylentetramin (F. 161 
bis 162°), von p-Oxydiphenyl u. /S-Naphthylamin (F. 130—131°) bzw. Athylendiamin 
(F. 137—138°) bzw. Cyclohexylamin (F. 108—109°) oder Hexamethylentetramin 
(F. 152°), von p,p'-Di-(oxyphenyl)-2,2-propan u. m-Toluylendiamin (F. 67—68°), von 
^,/3'-Dinaphthol u. m-Toluylendiamin (F. 150—155°). (A. P. 2 061 531 vom 2/6.
1934, ausg. 17/11. 1936.) P a n k ó w .

Richardson Co., Lockland, Ohio, V. St. A., iibert. von: Harry C. Fisher und 
George Arcus, Arlington Heights, ebenda, Kautschuk-Fasermischung. ICautschukmileh 
wird mit dem gleichen Vol. konz. wss. Ammoniaks u. dann mit vegetabil. oder minerał. 
Fasem in einem Innenmischer kalt gemischt. Nach erfolgter Durchmischung wird 
der Miseher erwarmt, wodurch das Ammoniak entweicht u. der Kautschuk auf der 
Faser niedergeschlagen wird. Unter Zusatz weiterer W.-Mengen kann die M. nach 
den in der Papierfabrikation iibliehen Verff. weiterverarbeitet werden. (A. P. 2 05? 331 
Tom 18/6. 1932, ausg. 13/10. 1936.) O y e r b e c k .
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Francis Sidney Arbuthnot und John Stuart Campbell, London, Seeiang- 
Kautschukmischung. Seetang wird zunachst durch Waschen mit W. von don anhaftenden 
Verunreinigungcn befreit. Der gereinigte Tang kann nun in dieser Form weiteryerarboitet 
werden, wobei die Gewebestruktur erhalten bleibt, oder er wird zunachst zu einem 
Broi zerstampft. Die M. wird dann erneut mit W. ubergossen, mit etwa 2*/„% Soda 
u. ebensoviel Borax oder Borsiluro yersetzt, 3 Stdn. gekocht, mit Farbstoffen yersetzt, 
noch 1 Stdo. gekocht, mit etwa 2ł/a% Na2S yersetzt, noch 1 Stde. gekocht, mit 3% 
HCHO u. einem Gerbmittel yersetzt, nochmals 1 Stde. gekocht, mit fouerfesten Fiill- 
mitteln, wie Asbest oder Wasserglas, yermischt u. getrocknet. Das so yerarboitete 
Materiał kann mit Kautschukmilch, Leim, Gelatine oder Harz ais Bindemittel gemischt 
u. zu den yerschiedensten Gegenstanden, wie Platten, Formartikeln, Matten, Belagen 
usw. yerarbeitet werden. (E. P. 453 204 vom 4/3. 1935, ausg. 1/10. 1936.) O v e r b e c k .

Brown Co., iibert. von: Milton O. Schur, V. St. A., Gegeiislande aus Kautschuk- 
Fasermischung. Ein Strom von 1—2%ig. Kautschukmilchmischung wird mit einem 
Strom einer etwa l% ig. Koagulationsmittellsg. gefiillt u. der Strom des erhaltenen 
feinflockigen Nd. wird mit dem Strom einer wss. Faseraufschlammung gemischt. 
Bas Gemisch wird wio der Faserbrei bei der Papierherst. yerarbeitet. (A. P. 2041 968 
vom 16/5. 1934, ausg. 26/5. 1936.) O v e r b e c k .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Russell Morgan, 
Fairficld, Conn., V. St. A., Autoverdeck, bestehend aus einer mit einer Kautschuklsg. 
oder Latex impragnierten Gewebebahn, die mit einem Al-bronzehaltigen Lack aus 
316 (Teilen) Phthalsaureanhydrid, 184 Glykol, 500 Leinolfettsaure, 8 Pb-Linoleat,
10 Mn-Linoleat u. 313 Losungsm. u. einem Geh. an 25°/0 Al-Bronze bestrichen u.
gegebencnfalls noch mit einem Nitrocelluloselack obcrflachlich yersehen ist. (A. P.
2 062469 vom 25/6. 1932, ausg. 1/12. 1936.) Seiz.

Imperial Chemical Industries Ltd., Frederic Th. Walker und Arthur Cl. 
Hetherington, London, Herstellung von Fufibodenbelagstoffcn, dad. gek., daB man 
35 (Teile) einer piast. M., bestehend aus 2 Chlorkautschuk (65% Cl-Geh.), 2 Chlor- 
paraffin (43% Cl-Geh.) u. 1 geliertem Ricinusól, mit 4 Linoleumzement, 21 Kork- 
rnehl, 12 Pigment, u. 10 Chlorkautschuk yermengt u. auf die Unterlago auftragt. (E. P. 
456 829 vom 16/5. 1935, ausg. 10/12. 1936. Zus. zu E. P. 424335. (X 1935. II. 
769.) S e iz .

Mone R. Isaacs, Philadelphia, Pa., V. St. A., Harz-Kautschukmischung. Es 
wird eine Mischung hergestellt aus einem Olharz u. einem EiweiBkorper, Starkę o. dgl., 
cvent. unter Zusatz von Kautschukmilch. Ais Olharz kann yerwendet werden Canada- 
balsam, Harz der Oregonkiefer oder Perubalsam, ais EiweiBkorper Casein, Sojalecithin 
oder Leim u. ais Starko Tapiocamehl, ErdnuBmehl oder Dextrin. Ferner wird ein 
Losungs- oder Verdiinnungsmittel zugesetzt, wio Alkohole, Gasolin oder sulfonierto 
Ole u., wenn Casein yerwendet wird, Kalk, Borax, Soda, Wasserglas, Na-Triphosphat, 
Na-Aluminat, Na-Wolframat oder Ammoniumphosphat. Ais Weichmacher konnen 
ferner zugesetzt werden, Gasolin, Mineralol, Pflanzenol, sulfoniertes Ol, Wachs, Harz, 
Glycerin, Fett oder Seife. Falls Kautschukmilch oder eine kiinstliche Kautschuk- 
oder Asphaltdispersion zugesetzt wurde, empfichlt sich ein Zusatz eines Fallungs- 
mittels, wie Formaldehyd oder Al-Salze, auch Vulkanisiermittcl konnen zugesetzt 
werden, ferner Fuli- usw.-stoffe der yerschiedensten Art. Verwendung ais Farbo, 
Tinte, fur Form- oder PreBartikel, Auskleidungen, Faserstoffimpragnierung, Klob- 
zwecke usw. (A. P. 2051338 vom 10/3. 1936, ausg. 18/8. 1936.) O v e r b e c k .

Raymond W. Albright und Andrew Szegvari, iibert. an: American Anodę 
Inc., Akron, O., V. St. A., Wiedercntferribare Kautschukiiberziige. Empfindlicho Gegen- 
stande, die gegen auBere Einfliisse geschiitzt werden sollen, werden zunachst mit cincr 
Treimschicht aus Micaglimmer, Graphit, Kieselgur, Speckstein, MgC03, Kreide, Harz, 
Wachs oder Ol yersehen, die in beliebiger Weise aufgebracht werden kann; die Pulyer 
z. B. durch Aufstauben oder durch Tauchen in dereń Aufschlammung in A., einem 
Keton oder Wasser. Durch Tauchen in Kautschukmilch oder eine Mischung daraus 
wird dann eine Kautschukschutzsehicht auf dem Gegcnstand erzeugt, dic wegen der 
vorher aufgebrachten Trennschicht auf den Gegenstand nieht fest haftet. Um eine 
dickere Schicht zu erhalten, kann man dem Pulyer fiir die Trennschicht auch ein Koagu- 
lationsmittel zusetzen. Der Kautschukiiberzug kann auch yulkanisiert werden u. ist 
jederzeit wieder entfernbar. (A. P . 2  050 239 yom 17/8. 1932, ausg. 11/8.1936.) O y e r b .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Joseph Grange Moore, 
Runcorn, Cheshire, Herstellung von Kaulschukhydrohalogenid. Die Rk. von Kautschuk
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u. Halogenwasserstoff erfolgt in Ggw. von bei Raumtemp. fl. halogeniertem Bzl. (Mono- 
chlorbenzol), worauf mit einem niedrig mol. aliphat. Alkohol (Methanol, A.) gefallt 
wird, sobald ein hartes festes Rk.-Prod. (bei Probeentnahme) entstanden ist. Der Nd. 
wird mit A. gewaschen u. evtl. in Ggw. des A. in einer Kugelmiihle zerkleinert u. ge- 
trocknct. Das Fl.-Gemisch wird durch Dest. wieder getrennt. (E. P. 456148 vom 
3/5. 1935, ausg. 3/12. 1936.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und John Philip Baster, Widnes, 
Lancashire, Herstellung von Kauts ch u kk yd roch lor id (I). Die Lsg. des I wird in einer Fl. 
(W.), in der das Lósungsm. wie aueh I uniósł, sind, evtl. unter Zusatz von Farb-, Fiili- 
stoffen, Weichmachem, Emulgierungsmitteln emulgiert oder dispergiert u. die Emulsion 
evtl. nnter yermindertem Druck erhitzt, bis das Lósungsm. u. evtl. aueh das W. ent- 
femt ist; dementsprechend erhalt man eine Emulsion oder eine poróse feste M. des I. 
(E. P. 456149 vom 3/5. 1935, ausg. 3/12. 1936. Zus. zu E. P. 416 056; C. 1935. 
I. 1460.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Robert Christian Cooper, 
Widnes, Lancashire, Entfarben einer Kautschukhydrochloridlosung. Die dunkle Lsg. 
wird mit einem Osydationsmittel (CL, BenzoyIperoxyd, 0 2, o-Dichlorbenzolsulfon- 
dichloramid) behandelt. (E. P. 456150 vom 3/5. 1935, ausg. 3/12. 1936.) P a n k ó w .

Dr. Alexander & Posnansky, Karl Werner Posnansky und Carl Sandvoss, 
Berlin-Kópenick, Herstellung von Faktis durch Behandeln tier. oder pflanzlicher Ole 
mit I Yasserstoffpoły su Ijid (I), yorzugsweise oberhalb 100° u. in Ggw. stabilisierender 
Stoffe, wic Tetrachlorathan, CH2Br2, Dichlorathylen, Diehlorathan, wobei je nach 
den Rk.-Bedingungen Ole, halbfeste oder feste Massen entstehen. Die Ole konnen in 
bekannter Weise weiter geschwefelt werden oder ais Kautschukersatz in Farben u. 
Impragnierungsmitteln gebraucht werden. Die Sehwefelungsprodd. enthalten freien S, 
so daB der Faktis aueh ais Vulkanisiermittel fiir Kautschuk dienen kann. Die Bchandlung 
mit I kann aueh in Ggw. von Fiillmaterial oder Mineralolen erfolgen. (E. P. 455 779 
T om  21/3. 1935, ausg. 26/11. 1936. D. Prior. 26/3. 1934.) P a n k ó w .

[russ.] Alexander A rkadjewitseh Prokofiew, Die Analyse von Kautschuktrfigerpflanzen.
Teil I. Methoden der mikroskopischen Analyse. Moskau: Onti. 1936. (156 S.) Rbl. 6.00.

X m . Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
A. Leslie Bloomfield, Amcendungen ton Anschauungen iiber die Destillalions- 

theorie auf atherische 0  le. VII. (VI. vgl. C. 1937. I. 2038.) (Perfum, essent. Oil Rec. 
27. 443— 46. 24/11. 1936.) E l l m e r .

S. I. Spiridonowa, Ober die gleichzeitige Geu-imiung von atherischem Ol und Furfurol 
nus atherische Ole enthaltenden Pflanzen. Verss. zur Anwendung der W.-Dnmpfdest.- 
Riickstande der Gewinnung der ather. Ole zur Furfurolgewinnung. Die Furfurol- 
gewinnung wird dadurch erleiehtert, daB der Pflanzenrohstoff nach der Dest. bereits 
ausgedampft ist. Das Verf. eignet sich fiir Pflanzen, welche nur geringe Furfurolaus- 
beuten ergeben konnen. Durch Erhitzen mit 0,5—2,0% ig- H3P 04 bei 8^-10 at wurden 
c)uantitative Furfurolausbeuten erzielt. Zur Isolierung des Furfurols aus der wss. 
Lsg. wird Dberfuhrung in Furfuramin vorgeschlagen. (Chem. J. Ser. B. J. angew. 
Chem. [russ.: Chimitscbeski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 1106— 11. 
1936.) SCHÓNFELD.

N. L. Gurvie, Die Verschiedenheit der Zusammensetzung der dtherischen Ole bei 
gewissen Arten des transkaukasischen Thymians. Vf. hat beobachtet, daB einzelne 
Thymusbusche trotz Zugehórigkeit zur gleiehen Art u. ohne morpholog. Unterschiede 
aufzuweisen, sehr versehiedenartigen Duft besitzen konnen. — In einer vorlaufigen 
Mitt. werden die an Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohen ( S h a k h b u z ) ,  Thymus Ar- 
meniacus Des-Schostr. el Klock (Stei>ANOVAN) u .  Thymus Transcaucasius Ronn ( G h i l )  
gcmachten Bcobachtungen mitgeteilt; es kommen Busche vor, die ausgcsprochen 
geraniolartig, citroncn-rosenartig, linalool-, citral- u. citronenartig, fruchtig, campher- 
artig, pilzartig, thymianartig oder ahnlich riechen. Fiir eine Anzahl ather. Ole, die 
aus gleiehartig rieciiienden Buschen der 3 Arten gewonnen wurden, werden der Brechungs- 
index u. a. Eigg. angegeben. Durch Auswahi nach dem Geruch konnen yoraussichtlich 
neue Thymusarten mit geruchlich besonders wertvollem ather. 01 gezogen werden. 
(C. R. [Doklady] Aead. Sci. URSS 1936. IV. 141—43.) E l l m e r .
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L. P. Hitchcock und T. G. H. Jones, Atherische Ole der Queenslandflora.
VI. Eremocitms glauca. (Ygl. JO NES u. W H ITE, C. 1935 . II. 3846.) D io  Blatter von 
Eremocilrus glauca (D a l b y ) liefertcn 0,4% ather. Ol, welches angenehm, jedoch nicht 
citronenartig roch. D.I5l6 0,8686; [a]i> =  +14°; ni>20 =  1,4691; SZ. 7; EZ. 19; AZ. 50; 
Aldehydgeh. 12% (bestimmt mit Hydroxylamin u. berechnet ais Nmiylaldehyd). — 
Das Ol bestand zu 60—70% aus d-a-Pinen u. zu 12% aus NojiylaldeJiyd; ferner wurden 
nachgewiesen ein Sesguiterpen (Kp.s 110—115°; D.15*5 0,9236; [a]n =  +6°; nuM =  
1,4940) u. in geringer Menge Nonyls&ure (frei u. gebunden), Isovaleriansdure (gebunden), 
p-Cymol, Linalool, Spuren phenolartiger Substanzen, darunter eine kryst. Verb. u. 
vcrmutlick Eugenol u. eine Spur Citral; in geringer Menge enthalt das Ol wahracheinlich 
auch Dipenten u. Nonylalkohol. (Proc. Roy. Soc. Queensland 47 . 85— 88. 20/5. 
1936.) E l l m e r .

T. G. H. Jones und J. M. Harvey, Atherische Ole der Queenslandflora. VIII. Die 
Identitat von Melaleucol mit Nerolidol. Vf. hat an einem aus dem Ol von Melaleuca 
tiridiflora isolierten „Mdaleueol“ (vgl. Sm it h  u. Ba k e r , Royal Soc. of N. S. W . 1913. 
207—08), dessen Identitat mit Nerolidol festgestellt. Der Nachw. wurde erbracht 
durch Dberfiihrung des ,,Melaleucols“ in Famesól durch Erhitzen mit Essigsaure- 
anhydrid u. Oxydation des „Melaleucols“ mit Chromsiiure in essigsaurer Lsg. zu 
Farncsal. (Proc. Roy. Soc. Queensland 47. 92—93. 20/5. 1936.) E l l m e r .

R. Fornet, Ober eiiien opalescierenden Kor per im kalifornischen Apfeltin ensch alen dl. 
Vf. schlieCt aus einer in der Terpenfraktion des kaliforn. Apfelsinensehalenols auf- 
tretcnden eharakterist. Opalescenz auf die Ggw. einer opalescierenden, nicht mit 
Anthranilsauremethylesler oder Methylanthranilsduremethylester idcnt. Verbindung. 
(Seifensieder-Ztg. 63. 1045—46. 16/12. 1936.) E l l m e r .

L. M. Labaune, Das Materiał fiir die Apparatur in der Industrie der liiechstoffc. 
(Vgl. C. 1937. I. 1303.) Es werden die Eigg. von Eisen u. Stali 1 u. ihre Verwendung 
im App.-Bau besprochen. (Rev. Marąues Parfum. Savonn. 14. 303—04.) E l l m e r .

W. Wendt, Steinzeug in der Parfumerieindustrie. Vorziige der Verwendung von 
Steinzeug ais Lagcrbehalter. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 396. 25/12. 1936.) E l l m e r .

Willibald Rehdern, Biologie und Kosmetik. (Vgl. C. 1936. II. 3853.) Vf. be
spricht den Begriff der Biologie in Anwendung auf die Wrkg. kosmet. Praparate. 
(Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 394—95. 26/12. 1936.) E l l m e r .
*  Hans Schwarz, Der gegenicdrtige Stand der Vitaminlehre. Kurze, allgemein-

verstandliche Abhandlung, besonders im Hinblick auf die Kosmetik der Haut. (Seifen- 
sieder-Ztg. 63. 1066—67. 24/12. 1936. Miinchen.) PANGRITZ.
* A. L. Bacharach, AufSerliche Behandlung mit Vitaminen und Hormonprdparaten.
Dic bisherigen Erfahrungcn bercehtigen nach Ansicht des Vf. nicht zu positiven SchlufS- 
folgerungen iiber die Wirksamkeit von Vitaminen u. Hormonen bei śiuBerlicher An
wendung. — Bemerkung hierzu von Cecil J. B. Voge. (Manufactur. Perfumer 1. 
17— 18. 47—52. Nov. 1936.) E l l m e r .

E. Bourdet, Die moderne Kosmetik, dic Fettsduren. Die Olsdure. (Vgl. C. 1937 .
I. 1813.) E s  werden dio Eigg. der Olsdure, ihrer Ester u. ihrer Salze sowie dereń Ver- 
wendungsmoglichkeiten in kosmet. Prapp. besprochen. Die Olsiiure wird ais Ersatz 
fiir pflanzlicho Ole in Hautpflegemitteln empfolilcn. (Rev. Marąues Parfum. Savonn. 
14. 305—06. Doz. 1936.) E l l m e r .

Frank Atkins, Cetylalkóhol. Physikal. Eigg. u. Verwendung von Celylalkóhol 
in kosmet. Seifen u. Emulsionen. Vorschriften fiir Cremes, Gesichtswasser u. Lippen- 
stifte. (Manufactur. Perfumer 1. 7—9. Okt. 1936.) E l l m e r .

Hans Schwarz, Franzbranntwcin und seine Abartcn. Vorschriften fiir Spezial- 
praparate. (Dtseli. Parfiim.-Ztg. 22. 378—79. 10/12. 1936.) E l l m e r .

H. Wentworth Avis, Haarwellenpraparate. Vorschriften fiir Festlegemittel fiir 
das Haar auf der Grundlage von Pflanzenschleimen u. fiir ammoniakhaltige u. ammoniak- 
freic Dauerwelle?iwasser. (Perfum, essent. Oil Rec. 27. 480—82. 21/12. 1936.) E l l m e r .

Julius Bloch, Frankfurt a. M., Emulsionen von Sauren und sauren Salzen bcs. 
organ. Sauren, dad. gek., daB ais Emulgator Milchcasein verwendet wird, das dureh 
Saureabbau bis kurz vor der Bldg. von Albumosen erhalten wird. Z. B. werden 25 (Teile) 
labiles Milchprotein mit 75 kryst. Borsaure u. 15 Si-Xerogel (7% Fluorgeh.) in einem 
Riihrwerk emulgiert. — 10 Teile wie oben erhaltenes Milchprotein werden mit 66 Wein- 
saure, 21 Tannin u. 2,5 fluorhaltiges Silicagel emulgiert. Die Emulsionen finden fiir
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kosmcl. Erzeugnisse Verwendung. (E. P. 457 769 vom 29/5. 1935, ausg. 31/12. 
1936.) M o l l e r i n g .

J acąucs Risler-Coursier, Contribution a 1'dtade dea proprićtes antiseptiques des huiles essen- 
tielles et de leur fixation. Paria: Omnós et Cie. 1936. (55 S.) 8°.

XIV. Zucker. Kolilenhydrate. Starkę.
Arthur Ayres, Einfluf} des Altera auf die Absorplion von Mineralstoffen durch 

Zuckerrohr unter Feldbedingungen. Nach dem Ausfall der Vorss. ist die Absorption 
von minerał. Nahrstoffen, vor allem von N u. K20 , keine Funktion des Wachstums- 
verlaufs, sondern hangt vor allem mit dem Pflanzenalter zusammen. (J. Amer. Soc. 
Agron. 28. 871—86. Nov. 1936. Honolulu.) G r im m e .

R. Nakazawa, Y. Takeda und K. Suematu, Die Untersuchungeń iiber die Mikro- 
organismen von Zuckerrohrsaften. Die Unterss. ergaben in 1 ccm Zuckerrohrsaft 10 bis 
100 Tausend invertaseproduzierendc u. Rohrzucker invertierende Mikroorganismen, 
yor allem Saccharomyces, Torula, Monilia u. Leukonostoc. Temp., Zuckerkonz., pn etc. 
des Zuckerrohrsaftes sind der Vermehrung der Mikroorganismen sehr fórderlich, sie 
liiBt sich beeinflussen durch pH-Verschiebung, Temp.-Erhóhung u. Chlorkalkzusatz. 
(Buli. agric. chem. Soe. Japan 12. 119. Aug. 1936. [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) G r i m m e .

K. Smoleński, Schdtzung der technischen Werte von aktiven Kohlen iii der Zuckcr- 
industrie. (Vgl. C. 1936. I. 1735.) Vf. bespricht die verschicd. bisher angewandten 
Methoden u. fiihrt die Ergebnisse seiner tlberprufungen derselben an. So fand Vf. z. B. 
boi Vgl.-Verss. mit yerschied. Kohlen fur Norit Standard (I), Norit Superior (II) u. 
Carboraffin (III) aus dcm Jahre 1931 das Giiteverhaltnis 1,0: 1,2: 2,5. Auch hinsichtlich 
der Entfarbungsgeschwindigkeit stand i n  mit 80°/o in 10 Min. iiber I, womit nur ein 
Entfarbungsgrad yon 50% erzielt worden war. Was die Regeneration anbetrifft, so ist 
mit gutem Erfolg u. am leichtesten die Sedimentationsmeth. durchfulirbar. (Gaz. 
Cukrownicza 79 (43). 177—85. 1936. Warschau.) K a u t z .

E. Parisi, Die Zuckerhirse. Die fur das italienischc Klima geeignete Alkohol- und 
Futterpflanze. Vf. bcschreibt eingehend die Kultur, Emte u. Verwertung der Zucker
hirse, welche in allen Erdteilen, mit Ausnahme von Europa, eine groBe Rolle spielt. 
Nach eingehenden Verss. halt Yf. sie fiir die Kultur in Italien geeignet, wobei vor allem 
amerikan. Saat in Frage kommt. Sie liiBt sich mit Vorteil auf Zucker u. Alkohol yer- 
arbeiten, die Riickstande liefern ein brauchbares Futter. (G . Biol. ind., agrar. aliment.
6. 130—49. Sept./Okt. 1936. Mailand.) G r im m e .

Sharples Specialty Co., Philadelphia, Pa., iibert. von: Ashton T. Scott, Bryn 
Mawr, Pa., V. St. A., Eztraktion und JReinigung von Zuckersaft. Dieser wird aus Zucker
rohr bei Tempp. nicht iiber 50° extrahiert. AnschlieBend wird der Saft mit Alkali 
yersetzt, um die pn-Zahl heruntcrzusetzen u. das Abschleudern der organ. u. anorgan. 
Verunreinigungen in Zontrifugen zu erleichtern. Z. B. wird Kalk bis zu ph =  10,8— 11,3 
zugesetzt. Nach dem Schleudem wird der Saft mit S 02 bis zu ph =  6,1 angesauert, 
wobei die Temp. nicht iiber 50° steigen soli. Dann wird die Temp. auf 80° gest-eigert 
u. wieder mit Kalk bis zu ph =  8,7 alkal. gemacht u. filtriert. Die Reinigung des Saftes 
geschieht unter AusschluB eines Eisenapp., zweckmaBig in Behiiltern aus Cu odor Glas. 
Zum Ansauern kann auch Pliosphorsaure benutzt werden. (A. P. 2 059 971 vom 2/11. 
1933, ausg. 3/11. 1936.) M . F. M u l l e r .

Jose Antich Salom und Fernando Blanes Boysen, Spanien, Gewinnung von 
Krystallzucker aus Johannisbrot. Nach dem Abtrennen der Kerne u. nach dem Zer- 
mahlcn wird das Gut in W. eingeweicht, um die losl. Zucker u. a. losl. Stoffe zu 
extrahieren. Der Extraktionssaft wird mit einem Erdalkalicarbonat behandelt u. dann 
filtriert. Dem filtrierten Saft wird so viel Kalklsg. zugesetzt, bis die erforderliche 
Alkalitat erreicht ist; dann wird erhitzt u. nochmals filtriert. AnschlieBend wird der 
Saft saturiert u. in der ublichen Weise auf Krystallzucker yerarbeitet. Daneben fallt 
Melasse an. Aus den Filterriickstanden u. den Abwassern werden dio gerbenden Stoffo 
u. die Pektine extrahiert. (F. P. 804341 vom 28/3. 1936, ausg. 21/10. 1936. Span. 
Priorr. 7/5. u. 22/6. 1935.) M . F .  M u l l e r .

Patent Co. Ltd., Liechtenstein, G adnwng von Zuckem aus Kartoffeln oder anderen 
starkehaltigen Wurzelfriicliten. Kartoffeln werden z. B. zerschnitten u. durch Diffusion
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mittels W. oder wss. Lsgg. von dem in den Knollen enthaltenen Fruchtwasser befreit. 
Gleichzeitig werden auch die farbenden u. geschmackliehen Stoffe entfemt. Dabei flieCt 
das Frischwasser im Gegenstrom zu den ausgelaugten Schnitzeln. Diese enthalten 
nachher mehr Trockensubstanz ais vorher. Die Verzuckerung der Starkę durch Er
hitzen in Ggw. von sauren Lsgg. kann auch wahrend der Diffusion u. Anreicherung ge- 
schehen. AuBer Glueose kann auch Maltose unter Yerwendung von Diastase nach dem 
Lóslichmachen der Starkę gewonnen werden. Ais Ausgangsmaterial kommt z. B. auch 
Tapiokawurzel in Betracht. (F. P. 804 090 vom 11/3. 1935, ausg. 15/10. 
1936.) M. F. Mu l l e r .

International Patents Deyelopment Co., New York, V. St. A., Herstellung von 
krystallisiertem Traubenzucker. Die Temp. der Zuckerlsg. wird unter Kontrolle der 
Menge an festem Zucker vermindert. Die Lsg. wird von dem warmeren Zentrum des 
zylindr. KrystallisationsgefaBes nach der kalteren AuBenwandung u. zuriick geleitet. 
Dabei wird wahrend des ersten Teiles der Krystallisation die Gesehwindigkeit der 
Zirkulation der Lsg. groBer gehalten ais wahrend des spateren Teiles der Krystallisation.
— Zeichnung. (E. P. 457449 vom 24/5. 1935, ausg. 24/12. 1936. A. Prior. 1/4.
1935.) M. F . Mu l l e r .

XV. Garungsindustrie.
Theodore R. 01ive, Abfall-Laciose ais Jlohstoff fiir ein neues Milchsaureterfahren. 

Beschreibung der Milehsauregewinnung aus den Prodd. des SHEFFIELD-Verf. durch 
Garung mit L . bulgaricus u. einem Mycoderm. (Chem. metallurg. Engng. 43. 480— 83. 
Sept. 1936.) R . K . Mu l l e r .

Yukio Tomiyasu, Uber die Bildung von Acetoin und 2,3-Butylenglykol durch 
Mikroorganismen. II. Isolierung u. Identifizierung der beiden Verbb., die neben Diacetyl 
nach 14-tagiger Vcrgarung einer 5%'g. Glucoselsg. mit 2% Pepton bei 37° mit Bac. 
natto, Bac. mesentericus fuscus u. Bac. lactis aerogenes erhalten wurden. (Buli. agric. 
chem. Soc. Japan 12. 140—41. Okt. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) S c h in d l e r .

H. Claassen, Uber die Assimilation des Alkohols und der Aminosauren durch die 
Hefe bei dem Lufthefeverfahren. Aus Verss. des Vf. geht hervor, daB die Hefe ebensoviel 
Zucker (I) aufnimmt u. auf A. u. Hcfekorperstoff (II) verarbeitct, wie zuflieBt, u. daB 
nach Aufhoren des I-Zuflusses dieser restlos verbraucht wird, u. sieh kein A. mehr bildet. 
Dagegen wird sodann der gebildete A. auf II verarbeitet. NIL, bildet zunachst dio Haupt- 
stickstoffąuelle fiir die EiweiBbldg. in der Hefe, die Aminosauren (III) reiehern sieh erst 
an u. werden dann erst wenig, wenn sio aber die einzige Stickstoffquelle sind, starker 
noben dem A. ais alleinige Kohlenstoffąuclle fiir die Hefe assimiliert. SchlieBlich werden 
noch Hefezellen ohne A.-Bldg. erzeugt, ein Beweis, daB die III nicht nur N-, sondom auch 
C-Quellen fur die Hefe sind, was beim Ausrcifen der Hefe von Bedeutung ist. Tabellen. 
(Z. Spiritusind. 59. 440. 31/12. 1936.) S c h in d l e r .

Th. Wallis, Herstellung von absolutem Alkohol. Beschreibung des Entwiisserungs- 
verf. der I. G . FARBENINDUSTRIE A k t . - G e s .  mit Calciumsulfat (vgl. D. R. P. 537 612; 
C. 1932. I. 1000). (Int. Sugar-J. 38. 217—19. Juni 1936.) S c h i n d l e r .

Roman Gregor, Die Auswertung der fraklionierten Destillation. Ausfiihrliehe 
Angabe iiber die Durchfiihrung yon Probcn bei der Herst. von Krftuterdestillaten 
mittels fraktionierter Destillation. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 57. 597. 28/11.
1936.) S c h in d l e r . 

Th. Hajek, Din Veranderung des Wassergelialtes von Oerste bei Aufbcu-ahrung in
Muslerbeułeln. Da, wie Verss. ergaben, die Abnahme des W.-Geh. der Gerste in Papier- 
behaltem betrachtlich ist, z. B. 3,3% in 24 Stdn., ist der Versand von Proben nur in 
dichtschlieBenden GefaBen vorzunehmen. Tabellen. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 76. 
859. 23/10. 1936.) S c h in d l e r .

P. Kolbach, Uber das Maischen. Besprechung der Beziehungen verschied. Maiscli- 
verff. zur Bierqualitiit, die noch nieht geklart sind. Vf. schildcrt Vor- u. Nachteile des 
Dreimaiseh-, Zweimaisch-, Hochkurzmaisch- usw. Verf„ u. deren Wrkgg. auf den Starke- 
abbau u. dio Jlaltosebldg. in der Maische. Bericht iiber Labor.-Verss., die AufschluB 
uber die wichtigaten Einmaisch-, Yerzuckerungs- u. Abmaischtempp., sowie iiber ver- 
schied. Maischdauer geben. (Wschr. Brauerei 53. 369—73. 14/11. 1936.) S c h in d l e r .

E. Schild, Die chemischcn Vcranderungen der Wiirzezusanmensetzung wahrend des 
Anschwdnzens. (Unter Mitwirkung yon A. Lóther und O. Geiger.) Systemat.
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Unterss. iiber Schadlichkeit oder Nichtschadlichkeit der restlosen Erfassung des aus- 
waschbaren Extraktes aus den Trebern im Laufe der gesamten Ablauterung. Sie wurden 
mit hellen u. dunklen Suden durchgefiihrt. Das pn der Nachgiisse steigt mit der Ver- 
diinnung. SiO, im Estrakt nimmt von der Vordcrwiirze bis zu m  Glattwasser u m  1200% 
zu. Das Herauslosen der Si02 ist beim hellen Sud hoher ais beim dunklen. Geringe 
P H -Z unahm e beim hellen Sud bedingt maBigere EiweiBIsg. Der Geh. an EiwciB steigt 
im Laufe des Ablautems anfangs maBig, spater immer hoher an. Angaben derUnters.- 
m e th .,  Tabelien u. Kurven. (Wschr. Brauerei 53. 345—50. 24/10. 1936.) SCHINDLER.

Albert Hansen und Aage Lund, Uber pn-Messungen in garender Bierwurze. 
Um gleichmiiBige pn-Werte in garender B ic rw iirze  zu erhalten, miissen die Hefezellen 
durch Zcntrifugicren oder Filtrieren entfernt w e rd e n . Zu letzterem eignet sich gut saure- 
behandeltes, asc h e fre ie s  Filtrierpapier. Das C02 w ird  d u rc h  Einblasen von Luft o d e r  N2 
entfernt, wobei geringe Mengen Octylalkohol zur Vcrhinderung der Schaumbldg. zu
gesetzt werden. Die pn-Ablesung muB etwa 3—9 Min. nach dem Chinhydronzusatz zur 
Wiirze e rfo lg en . Nach etwa 8 Min. tritt Verfarbung der Wiirze unter p H -A n d e ru n g  ver- 
mutlich durch Einw. der Aminoverbb. der Wiirze auf das Chinhydron ein. Die Platin- 
elektrode ist a u s  n iih e r  erlauterten Griinden der Goldelektrode vorzuziehen. Arbeits- 
vorschrift, Tabelien u. Kurven. (Wschr. Brauerei 53. 409—12. 19/12. 1936.) ScH IN D L.

J. Stauber, JReifung und Reifungsbeschleunigung beim Bier. Ausfiihrliche Be- 
sprechung der bei der Bierfiltration auftretendcn Absorptionserscheinungcn u. des 
neuen Klarverf. nach J a k o b , das darin besteht, bes. gegliihten Asbest dem Bier bereits 
im Lagertank zuzusetzen. Hicrdurch wird neben der kliirenden Absorption wahrend der 
Lagerzeit zugleich eine Art Eiltration vorgenommen, die eine Vcrkiirzung der Lagcrzeit 
erreicht. Ein sorgfaltigcs oder scliarfes Filtrieren des Bieres im bisher iiblichen Sinne 
ist nicht nur nicht crforderlich, sondern sogar schadlicli. (Wschr. Brauerei 53. 361—65. 
7/11.1936.) S c h i n d l e r .

Hermann Kropff, Verhulung von Eiweiptriibungen im Bier durch Dntckkochung. 
Die die EiweiBtrubungen im Bier verursachenden schwerer ausscheidbaren EiweiBstoffe 
werden durch ein unter hoherem Druck ais bisher liblich ausgefiihrtes Druckkochverf., 
dem die gesamto abgelauterte Wiirze ohne Hopfenzusatz unterworfen wird, in ihrer 
Gesamtheit ais schwammartige M. ausgeschieden. Die Kochdauer ist jedoch nur kurz. 
Bei der Druckverminderung werden sodann automat, etwa 5% W. verdampft. Nach der 
Filtration wird im Hopfenkessel mit Hopfcn zu Ende gekocht. Die Garung, natnentlich 
die Nachgarung, wird erheblich verkiirzt, ebenso die Lagerzeit. Die Biere zcichnen sich 
durch reinerem Geschmack u. auBcrst lange Haltbarkeit ohne Filtration u. Pasteuri- 
sation aus. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 70. 1021—22. 21/12. 1936.) S c h i n d l e r .

E. Heim, Nichtbiologische Triibungen des Bieres. (Wschr. Brauerei 53- 393—96. 
401—07. 12/12. 1936. — C. 1936. II. 2812.) S c h i n d l e r .

A. Schmal, Uber Sterilfillration und slerile AhfuUmng. Besprechung der yerschied. 
Filterverff. im Brauereibetricb unter bes. Berucksichtigung der Kaltsterilisation des 
Bieres nach S e i t z  u . der Filtermassesterilisation nach dem Verf, der E n z i n g e r -  
U n io n - W e r k e  (vgl. C. 1935.1. 3995). (Schweizer Brauerei-Rdsch. 4 7 . 221—25. 20/12. 
1936.) S c h i n d l e r .

C. Enders und A. Lóther, Die Farbstoffe des Bieres und ihre Bedeuiung fur die 
Bierguałitat. Ais farbende Bestandteile von Wiirzen u. Bieren kommen neben den 
Flavinen, Anthocyanen, Carotinen (Xanthophyll) vor allem die Melanoidine in Bctraclit. 
Wie eingehende Unterss. der Vff. ergaben, haben letztere entscheidcnden Einfl. auf Ge
schmack, Schaumfahigkcit u. -haltigkeit des Bieres. Aciditilt u. hohes Pufferungs- 
vermógen der Melanoidine erklaren bekannte Unterschiede zwisehen hellen u. dunklen 
Bieren. Ihre reduzierende Kraft ist groB. Schwefeln des Malzes unterbindet ihre Bldg. 
durch Fixierung der Aldehydgnippe. Hinweis auf Bedeutung des Dichroismus u. der 
Lumineseenz im UV-Licht. Biere statt mit Farbebier mit reinen Melanoidinlsgg. gefarbt, 
schmecken besser. Zahlreiche Tabelien u. Kurven. (Wschr. Brauerei 53. 305—09. 26/9. 
1936.) S c h i n d l e r .

G. A. Piguet, Der Gehalt der Weinbauerzeugnisse an Arsenik nach Behandlung 
mit Arse?isalzen. Der den Trauben anhaftende Arsenbelag wird bis auf sehr kleine 
Mengen standig durch den Regen abgespiilt. Das meiste As bleibt auf den Kammen 
(bis 72 mg/kg) haften, auf den Beeren nicht iiber 0,8 mg. Bei Most uberschreitet der 
As-Geh. nicht 1 mg/l (Durchschnitt: 0,025—0,05 mg). Der groBte Teil des Most-As 
gelangt nach Yergarung in die Weinhefe (bis 10 mg/kg). Die Gefahr einer As-Vergiftung
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fiir Haustiere u. Wild ist sehr klein, fur Bienen ist sic noch uugekliirt. (Landwirtscli. 
.Jb. Schweiz 50. 908—50. 1936. Lausanne, Station fćderale d’essais viticoles et arbori-

K. Silbereisen, Dic Bestimmung des spezifischen Gemchtes und des Volumens von 
Hefezellen. Ausfiihrliche Angaben iiber das Prinzip u. die Ausfiihrung der Best.-Meth., 
dio nach yorbereitender Best. in NaCI-Lsg. schlieBlicli in Hamoglobin-, Destrin- oder 
Pcptonlsg. zu Ende gefiihrt wird. Die gut uberemstimmenden Ergebnisse gaben im 
Mittel fiir die Brauereiheferasse U ein D. von 1,120 42. Tabellen, Beispiel fiir Be- 
rechnung. (Wschr. Brauerei 53. 340—43. 17/10. 1936.) S c h i n d l e r .

Karl Schmorl, Zur Wasserbestimmung in Gersle, Małż und Hopfen. Bericht iiber 
die neue Trockenschrankmeth. nach FoRNET, Modeli D 1936, iiber den dielektr. Schnell- 
wasserbestimmer der HEILAN G. m. B. H., den TAG-HEPPENSTALL-Feuchtigkeits- 
messer u. das Hygroplion der MuHLENCHEMIE G.m.B.H. Das Prinzip der Messung mit 
der zuletzt genannten Yorr. besteht darin, daB die zu untersuchende Substanz zwischen 
die Belcge eines MeBkondensators, der elektr. aufgeladen wird, gebracht wird. Nach der 
Entladung erfolgt automat. Wiederaufladung. Durch entsprechende Schaltung u. Ver- 
starkerrohre werden im Kopfliorer laute Klopfzeichen horbar, dereń Anzahl je Min. 
ein direktes MaB fiir die elektr. Leitfahigkeit des MeBgutes u. damit fiir dessen Feuchtig
keit angibt. (Tages-Ztg. Brauerei 34. 926—27. 25/12. 1936.) SCHINDLER.

Paul Liebesny und Hugo Wertheim, Wien, Bioposiiive Beeinflussung lebender 
Zellen techn. verwendbarer Mikroorganismen nach Pat. 143 875, dad. gek., daB die 
Zellen bestrahlt u. in 2 oder mehreren durch hintereinanderfolgendes Oberimpfen aiif 
jeweils frischen Niihrboden erhaltenen Kulturen einer Reihe zur Entw. gebracht werden. 
Hierbei konnen dio Zellen unter wechselndcn Bedingungen oder eine einzige oder je 
eine von mehreren der Kulturen der Reihe hintereinander iiberimpfter Kulturen unter 
wechselnden Bedingungen bestrahlt werden. Die Beispiele mit Saccharomyces cere- 
yisiae u. Bac. Delbriicki fiihren eine etwa 4—10%ig- Ausbeutesteigerung an. (Oe. P. 
148137 vom 4/7. 1935, ausg. 28/12. 1936. Zus. zu Oe. P. 143 875; C. 1934. I. 
365.) S c h i n d l e r .

Wilhelm Vogelbusch, Wien, Herstellung von Hefe nach dem Lilflungsverfahren, 
(lad. gek., daB die wahrend der Garung der Wiirze (1) ununterbroehen oder zeitweise 
zuzufiihrenden Nahrlsgg. durch eine oder mehrere, um eine senkrechto hohle Welle 
rotierende, mit Austrittsóffnungen versehene Rohre nahe am Botticliboden in feiner 
Verteilung in I gebracht werden. Hierbei konnen die Nahrlsgg. zusammen mit der 
Luft, z. B. durch Zerstilubcn, in I eingefiihrt werden. Es wird dadurch schnelle u. 
grundliche Verteilung u. Durchmischung erreiclit. (Oe. P. 148 020 vom 19/9.1934, 
ausg. 10/12. 1936.) S c h i n d l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Weiden- 
hagen, Berlin), Herstellung gereinigter Intertaselósungen, dad. gek., daB man H efc- 
autolysate mit wss. Aufschlammungen oder Lsgg. von Erdalkalihydroxyden bis zur 
Einstcllung sehwach alkal. Rk. versctzt u. dic entstandene Fallung mit solchen Sauren 
oder iliren wasserlosl. Salzcn behandelt, die unlosl. Erdalkalisalze bilden. ZweckmiiBig 
wird dabei yon einer nach D. R. P. 585 992; C. 1933- II. 3779, an Inyertase an- 
gereichcrten Bierhefe ausgegangen. Dio Fallung wird z. B. mit C a (O H )2 oder Sr(O H )., 
ausgefiihrt. Die Umwandlung in unlosl. Salze sodann mit NH4-Phosphat o d e r  H3P 04. 
(D. R. p. 640455 KI. 6 a vom 31/3.1935, ausg. 5/1.1937.) S c h i n d l e r .

Atlas Powder Co., Wilmington, Del., iibert. von: Kenneth R. Brown, Tamaąua, 
Pa., V. St. A., Geschmacksverbesserung von Spirituosen durch Zusatz yon 0,3—0,4% Sor
bit z. B. zu Whisky oder Gin. Es konnen im allgemeinen Alkohole mit mehr ais 3 OH- 
Gruppen hierzu yerwendet werden. Genannt sind noeh Mannit, Idit, Dulcit, fiir sich 
allein oder in Mischungen untereinander, aueh mit Glycerin. (A. P. 2061560 vom
24/4. 1934, ausg. 24/11. 1936.) S c h i n d l e r .

Leo Wallerstein, New York, N. Y., Nachbehandlung von Bier nach der Haupt- 
garung. Um durch Infektionen, z. B. mit Sarcina, hervorgerufone Geschmacks- 
yeranderung zu beseitigen, wird das schlauchreife Bier 5—30 Min. lang mit 0,25—0,5 g 
akt. Kohle je Liter Bier behandelt. Anschlieflend wird filtriert. Die Menge akt. Kohle 
wird crmittelt durch dereń Fahigkeit, 500—600 ccm einer Mcthylenblaulsg. 1: 4000 
zu entfarben. (A. P. 2 062 075 yom 10/11. 1934, ausg. 24/11. 1936.) S c h i n d l e r .

coles.) G r o s z f e l d .
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XVI. Nahrungs-, Genuli- und Futtermittel.
T. H. Fairbrother, Oetreidechemie 1936. Zusammenfassende Darst. (Food. 

Manuf. 12 . 14— 16. Jan. 1937.) H a e v e c k e r .
Hans Greven, Der Carotingehalt der Weizenmehle. Vf. ermittelte mit dem Stufen- 

photometer von Z e i s s  folgende Carotingehh. im Mehl (mg/lOOOg): Auszugmehl un- 
gebleicht 2,85, gebleicht 2,55, stiirker gebleicht 2,16, stark gebleicht 2,09, Bńckermehl 
ungebleicht 3,93, gebleicht 2,13, stark gebleicht 1,45, iiberbleicht 1,05. Bzgl. des 
Vitamin-A-Geh. ist fcstgestellt worden, daB die Rk.-Prodd. der Bleichung des Carotins 
ihro yitaminbildende Eig. nicht yerlicren. (Muhle 73. 1644. 24/12. 1936.) H a e v e c k e e .

N. J. Ssossedow und s. B. Drosdowa, Die Zuckerbildungsfahigkeit verschiedencr 
Weizensorlen. In Weizenmohl wurdo die Ggw. einer ziemlich akt. Saccharase nach
gewiesen, welche die Ergebnisse der Best. der diastat. Fahigkeit naeh RuMSEY ent- 
stellen kann. In yerschied. Weizensorten wurde die diastat. Fahigkeit naeh R u m s e y  
u. dic zuckerbildende Fahigkeit naeh folgender Meth. bestimmt. Aus dem naeh 
R u m s e y  erhaltenen Auszug wurden 10 ccm klaren Filtrats mit 10 ccm 2°/0ig. HC1 
24 Stdn. bei 70° gehalton. Der Zuoker wurdo dann naoh B e r t r a n d  bestimmt. Im 
Kontrollyers. wurden die dirokt reduzierenden Zucker bestimmt. Die Differenz ent- 
spricht der zuckerbildonden Fahigkeit des Weizens, ausgedriickt in mg Glucoso auf
10 g Mehl. In den zur Best. der diastat. Aktiyitat dienenden Ausziigen wurde Rohr- 
zucker naeh 5 Min. Invorsion mit 2°/0 HC1 bei 67—70° bestimmt. Die Differenz der 
beiden Saccharosebestimmungen entspricht der bei der 1-std. Autolyse gespaltenen 
Saccharosemenge, u. aus diesen Analysen konnte die Aktiyitat der Saccharase ermittelt 
werden. In 28 Weizenproben wurden naeh R u m s e y  fiir dio diastat. Aktiyitat un- 
zuverlassige Werte erhalten, infolge des Geh. des Mehles an Saccharose u. Maltoso 
spaltenden Enzymen. Der Saccharosegeh. des Weizens betragt 1,93—3,67%- Nach- 
dem der Bogriff „diastat. Aktivitat“ naoh R u m s e y  nicht den bei der Autolyse im 
Kom stattfindenden Vorgangen entspricht, wird vorgesehlagen, den Begriff durch 
die „zuckerbildende Fahigkeit des Mehles“ zu ersetzen. Die fiir ihre Best. yorgeschlagene 
Meth. erlaubt die Gesamtsumme der Zucker zu bestimmen, welche von der Hefe bei 
dor Teiggarung ausgeniitzt werden kann. (Biochim. [mss.: Biochimija] 1. 390—99. 
1936.) Sc h o n f e l d .

A. R. Hickinbotham, Qualitatsprufungcn mit handgemahlenen Mehlen. I. II. 
Vergleichende Priifungon ergabon, daB der diastat. Wert bei handgemahlenen Mohlen 
mit dem Grade der Feinheit ansteigt, wahrend die Maltosebldg. nur geringen Schwan- 
kungen unterliegt. Letztere Werte liegen jedoch meistens bedeutend unter denen, 
welche mit Masehinenmehl gleicher Herkunft orzielt werden. Bei der Maltosebest. 
ergab die Moth. yon BLISH-SANDSTEDT hóhero Worto ais die von K E N T -JO N E S . 
Im allgemeinen ergeben austral. Weizen niedrigere Maltosowerte ais andere Pro- 
yenienzen. -— Bericht iiber Garungsyerss. mit Weizen yerschied. Typen. Es zeigte 
sich, daB bei Weichweizen innerhalb yon 60 Min. der Hóchstwert der Gasproduktion 
orreicht wird, wahrend bei Medium- u. Hartweizen diese Vers.-Zeit nicht ausreicht. 
Von Einfl. sind auch der W.- u. Klebergehalt. ( J .  Dep. Agric. South Australia 40. 
135—40. 277—89. Okt. 1936. Roseworthy.) G r im m e .

Wilhelm Singer, Die Verarbeitung von Weizenmehl zu Starkę und Kleber. (Muhle 
74 . 34. 8/1. 1937.) H a e v e c k e r .

C. W. Brabender. Die MefStcchnik des modemem Bdckereibetriebes. Anwendung
yon Farinograph u. Fermentograph in der Backerei. (Mehl u. Brot 36. Nr. 44. 9— 13. 
30/10. 1936.) H a e v e c k e r .

D. I. Lobanow und J. B. Pusstylnikowa, Uber die Verwendbarkeit von schwachen
Salzsaurelósungen zum Verhuten des Dunkelwerdem von rohen geschdUen Kartoffeln. 
Vff. kommen auf Grand ihrer Verss. zum SchluB, daB die Meth. der Verhutung des 
Dunkelwerdens yon rohen u. geschalten Kartoffeln durch schwache 0,3°/oig- HCl-Lsgg. 
trotz einiger positiven Seiten des Verf. zur allgemeinen Anwendung nicht empfohlen 
werden kann. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 3. 111—16. 1935. 
Moskau, Zentral-Inst. f. Em&hrungsforschung.) K l e v e r .
+ S. K. Gangu li, Chemische Prufung der Milch (water) von Cocos nucifera. Mit 

dem Wachsen der NuB nimmt die Menge der Fl. (295—210 ccm) ab, wobei pn (4,80 bis 
5,30) zunimmt. Der Geh. an Zucker (5,256 g red., 0,484 g nichtred.) ebenso an Ascorbin- 
sauro (0,0344 mg/ccm) ist am gróflten in der NuB mit halbreifen Kernen. Zucker- u. 
Ascorbinsaurekonz. stehen in enger Korrelation. Der Salzgeh. steigt mit der Reife an.
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Weitere Einzelheiten im Original, Tabelle. (Sci. and Cult. 2. 224—25. Okt. 1936. Cał- 
cutta, Bengal Immunity.) G r o s z f e l d .

Walter S. Hough, iSpritzriickstande und ihre Entfemung von Apfdn. Pb-Arsenatlsg. 
(3 lb auf 100 Gallonen) hinterlieB bei Spritzen bis Ende Juni (27/5.) auf 1 lb Friichte im 
Mittel 0,013—0,019 (0,015—0,017) Grain Pb. Kryolithspritzung im Juni hinterlieB
0,007 Grain F, solche bis Ende Juni machte Abwaschen der Friichte erforderlich. Zur 
Entfernung der Spritzriickstande bewahrte sich verd. HCI (3 Voll., bei groBeren Ruck- 
standen 4,5 Voll. auf 100Voll.). Ungeniigondes Abspiilen fiihrt zu Verbrennungen. 
Bei W.-Mangel empfiehlt sich Nachbelmndlung mit Kalkmilcli. Erhitzen der sauren 
Lsg. erhoht die Waschwirkung. Nach Spritzen von Apfeln mit Pb-Arsenat +  01 werden, 
durch Biirstenwascher am meisten, durch Spiilwascher am wenigsten Pb u. As entfernt. 
Keine der Maschinen reinigte mit kalter Saurelsg. bis zur Zulassigkeitsgrenze. Be- 
netzungsmittel (wetting agents) erhohten die Wrkg. nur in heiBen Siiurelsgg., nicht in 
kalten. Bordeauxmischung in den Spritzbriihen erleichterto die Entfernung des Pb- 
Arsenats, 01 ersehwerte sie. Zum Abwaschen yon Pb, As u. F war HCI viel wirksamer 
ais Na-Silicat. (Virginia Polytechn. Inst. Agric. Exp. Stat. Buli. 302. 18 Seiten. 
1936.) G r o s z f e l d .

Wayne E. White, Ditlrizon ais Reagens zur Auflosung und Bestimmung von Blei- 
spritzriickstdndm. (Vgl. C. 1936. II. 2409.) Dithizon wirkt gut losend auf unldsl. Pb- 
Salze in Ggw. von wss. Lsg. von KCN, NH3 u. Citronensaure. Deshalb empfiehlt Vf. 
es ais Losungsm. fiir Pb-Spritzriickstande auf Friichten. Die eharakterist. Farbrk. wird 
durch die organ. Substanz der Fruchtschale nicht gestort. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 8. 231. 15/5. 1936. Cleveland [O.].) G r i m m e .

N. Kosin und J. B. Pusstylnikowa, Ober die Herstellung von haltharen Saucen 
vom Mayonnaisełypus. Es wurde dio Oberflachenaktivitat, bzw. die Emulgierfahigkeit 
von Eidotter (frisch u. getrocknet) Lecithin, oxydierten Olen (Sonnenblumensamen- u. 
Baumwollsamenol), Blutalbumin u. Casein untersucht. Nach der GroBe ihres Einfl. 
ais oberflachenakt. Substanzen auf die Obcrflachenspannung konnen sie in folgender 
Reihe angeordnet werden: Lecithin, trockenes Eidotter, Casein, rohes Eidotter, oxy- 
diertes 01. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 3. 103—11. 1935. 
Moskau, Zentral-Inst. f. Ernahrungsforschung.) K l e v e r .

A. E. Scharpenak und G. P. Jeremin, Uber den Methioningchalt der Nalirungs- 
proteine. Die Unters. des Methioningeh. in versehied. EiweiBkorpern ergab in % des 
GesamteiweiBgeh. folgende Daten: Fleisch 1,056, HiihnereiweiB 3,09, Eigelb 2,0, 
Gesamtei 2,55, Fisch 3,25, Milch 3,11, Erbsen 0,82. Es ist noch darauf hinzuweisen, 
daB die EiweiBstoffe, die etwa die gleiche Menge Schwefel enthalten, sich sehr stark 
durch den Charakter der in ihnen enthaltenen Schwefelverbb. unterscheiden konnen. 
Wahrend z. B. im MilcheiweiB der Hauptschwefeltrager das Methionin ist, besteht 
dor Schwefel des Eigelbs hauptsachlieh ais Cystin. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy 
Pitanija] 4. Nr. 4. 11—17. 1935. Moskau, Zentraliust. f. Ernahrungsforsch.) K l e v e r .

A. Sefirowa, Gewinnung von Labferment von lebenden Kdlbem. Uber die Lab- 
gewinnung aus lebenden Kalbem auf operativem Wege. (Milch-Lid. USSR [russ.: 
Slolotschnaja Promyschlennost] 3. Nr. 7. 44—47. Juli 1936.) SCHÓNFELD.

G. Koestler, Zur Kenninis der Beschaffenheit des Emmentaler Kaseteigs mit be- 
scmderer Beriicksichtigung seines Verhallens zu Kochsateosimgen. Vorschlage zur Kenn- 
zeichnung der fehlerhaften Beschaffenheit des li arten, zah zusammenhangenden Teiges 
von Emmentalerkase. Eine Behandlung von Teigstreifen in NaCl-Lsg. erlaubt, Unter- 
schiede in der Teigbeschaffenheit zahlenmaBig festzulegen. Einzelheiten dariiber miissen 
im Original nachgelesen werden. Zwisehen dem grobchem. Geh. der Kasesubstanz 
(W., Fett, Kalk, Phosphorsaure, H-Ionen) bestanden nach Verss. an einer groBen Anzahl 
Emmentalerkase keine deutlich erkennbaren Beziehungen. Die Festigkeit des Kase- 
teiges scheint in der Hauptsache durch den jeweiligen Zustand der koli. Substanz bedingt 
zu sein. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 50. 979—1028. 1936. Liebefeld-Bern, Eidg. milch- 
wirtsch. u. bakteriol. Anstalt.) G r o s z f e l d .

Hermann Fink, Beitrdge zum Futterhefenproblem. Inhaltlich ident. mit der
C. 1937. I. 1046 referierten Arbeit. (Wschr. Brauerei 53- 385—88. 396—400. 5/12. 
1936.) S c h i n d l e r .

Hugo Kiihl, Das Hektolitergewicht ais Bewertungsgrdpe. Best., Fehlerąuellen u. 
Abhftngigkeit v o n  y e rsc h ie d . K o m e ig e n sc h a f te n . (Miihle 74. 31—32.8/1. 1937.) H a e v .

Ettore Bottini, Priifung der Obstprodukte. Untersuchung und Bestimmung der 
■wichtigstm organischen Sauren. Fur die Isolierung, Trennung u. Best. von Gemischcn
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der wiehtigsten Fruehtsiiuren: Weinsaiire, Ozalsditre, Citronensaure, Bernsleinsdure u. 
Apfelsdure, das nach Vf. in allcn Fallen anwendbar ist, wird folgender Arbeitsgang 
vorgesehlagen: Der Fruchtsaft wird mit A. bis zu einem A.-Geh. yon 50% yersetzt, 
wobei Proteino, Pektinstoffe, Gummiartcn u. Sehleimstoffe ausfallen. Aus dem Filtrat 
fiillt man mit 10%ig. neutraler Pb-Acetatlsg. die Sauren unter yorsichtigem Nacli- 
neutralisieren mit NH3. Der Pb-Nd. wird mit verd. H2S04 zerlegt, die Sauren mit 
A. ausgeschuttelt u. nach Verdampfen des A. aus W. krystallisiert. Aus diesem Saure- 
gemisch wird zuerst die Weiiisaure ais saures K-Salz, dann die Oxal$aure ais Ga-Salz 
abgeschicden. Das darauf anfallcnde Filtrat wird getcilt. In dem einen Teil bestimmt 
man nach K o g a n  zuerst die Citronensaure. dureh Oxydation mit ICMn04 zu Aceton 
u. Umwandlung desselben in CHJ3. Im Dest.-Ruckstand bestimmt man nach Ent- 
fernung des iibersehiissigcn KMnOi u. Lsg. des Mn02 mit NaHŚ03 die Bernsleinsdure 
ais Ag-Salz. Der 2. Teil dient zur Umwandlung dor Apfelsdure durch 4-std. Erhitzen 
mit NaOH auf 130—140° in Fumarsdure, die ais Hg-Salz abgeschieden wird. Das Verf. 
yermcidet Eindampfen unter gewóhnlichem Druek u. Arbeiten bei erhóhter Temp. 
u. hat den Vorzug, daB alle eharaktcrist. Fallungen aus wss. Lsg. yorgenommen werden. 
(Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. II. 686—703. 1936. Turin, Landwirtschaftl.-chem. 
Versuchsstation.) O h l e .

Foster D. Snell, Inc., Brooklyn, iibert. yon: Kurt W. Haeseler, Forest Hills, 
X. Y., Konservieren von Ńahrungs- und Genufimitteln, Getranken, Gewurzen. Man 
sterilisiert in ublicher Weise u. yerwendet Gefafie, die mit einem inerten Gas gefiillt 
werden. Die GefaCe besitzen eine Kontrolleinrichtung, bestehend aus einem auf eine 
absorbierende M. aufgetragenen Indicator, der durch Farbumschlag die Anwesenheit 
von 0 2, C02 oder NH3 anzeigt. Die Indieatormischung fiir On besteht z. B. aus FeSO.,, 
KCNS, HCl, Glycerin, SnCl2, W.; fiir C02 aus Kalkwasser, Phenolphthalein u. Glycerin; 
fiir NH3 aus N e s s l e k s  Reagens. (A. P. 2 063 245 vom 1/2.1934, ausg. 8/12. 
1936.) V i e l w e r t h .

Robert Schwarz, White Plains, und Stephen Laufer, Brooklyn, N. Y., V. St. A., 
Ndhrmittel. EiweiGreiche Pflanzonstoffe, z. B. gemahlene Sojabohnen, Baumwoll- 
oder Lupinensamen, werden mit W. verriihrt u. erhitzt. Dann kiihlt man die Sus- 
pension ab, z. B. auf 44°, gegebenenfalls durch Zusetzen von kaltem W., fiigt dann 
ein gecignetes proteolyt. Enzym, z. B. Papain, sowio gemahlenes Malz (Gerstenmalz) 
zu, stellt dio Suspension auf den pn-Wert ein, bei dem das Enzym seine gróBte Aktiyitut 
besitzt, u. erhitzt sie, z. B. boi der Anwendung von Papain 30 Min. auf 44°, dann steigert 
man die Temp. innerhalb 30 Min. auf 65°, halt die M. 1 Stde. bei 65—70° u. erhitzt 
śie langsam auf ca. 79°, worauf die Lsg. durch Filtration von dem uniósł. Riickstand 
getrennt u. oingcdampft wird. (A. P. 2 051017 vom 9/7. 1932, ausg. 11/8. 
1936.) B i e b e r s t e i n .

Hamburger & Co. Akt.-Ges. und Fridolin Hartig, Freudenthal, Tsehecho- 
slowakei, Yerbcsscrung von M M  oder Tcig. Zugesetzt wird ein Mittel folgender Herst.: 
Reines Saurecasein, erhalten z. B. aus Magermileh durch FiUlung mit CH3COOH u. 
Reinigung des Nd. mit A.-A., wird boi 35—40° mit organ. Basen, bes. Triathanolamin, 
auch zusammen mit NH3, lósl. gemacht, mit organ. Sauren, bes. Glycerinpliosphor- 
stiure, neutralisiert u. getrocknet. Das Mittel kann noch cntlmlten: andere Back- 
hilfsmittel, aufgescldosscnes Johannisbrotkenimehl, Malz- u. Getreidekleie, Troeken- 
milc/i mit erlialtenem nativem EiweiG, biol. aufgeschlossenes Malzmehl mit móghehst 
geringein Geh. an proteolyt. Enzyrnen. Die Kleie wird yorher durch Milchsduregaiung 
aufgesehlossen, sterilisiert, von fiir dio Hefo schiidlichen Stoffen befreit, extrahiert u. 
getrocknet. (Oe. P. 148 019 vom 25/4. 1935, ausg. 10/12. 1936.) Y i e l w e r t h .

Borden Co., New York, iibert. von: Washington Platt und Raymond Powers, 
Malzbrot. Dem aus W., Weizenmehl, Zucker, Salz, Malzmilch oder Trockenmagermilch, 
Hefe u. Salzen, wie NaHC03 u. saurem Ca-Phosphat, bereiteten Teig wird Gersten- 
malzschrot zugemischt, das auch im fertigen Brot sichtbar ist. (E. P. 457 909 vom 
14/2. 1936, ausg. 7/1. 1937. A. Prior. 14/2. 1935.) V i e l w e r t h .

Harry B. Rathbun, Waterbury, Conn., Backpulrer, bestehend aus 25 (Teilen)
NaHC03, 23,5 PhthalsaureaiJiydrid u. 51,5 Fiillstoff (Mehl u. Starkę). (A. P. 2 062 039 
yom 1/7. 1935, ausg. 24/11. 1936.) V i e l w e r t h .

Helen Rea Rutledge, Rockford, 111., Kunst li chas Beifen von Citrusfruchten. mit 
C'o/7, in einer Konz. yon 1 C;H, auf 300—800 Luft bei 17—27°. Der Yorgang wird
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durch klcine Mengen NU3 beschleunigt. (A. P. 2 063 628 voin 28/7. 1933, ausg. 
8/12. 1936.) _ Y i e l w e r t h .

James otis Handy, Larchmont, N. Y., Auffrisclien der Farbę von Gitrusfruchten 
durch Behandeln mit einer wss. Suspension eines óllosl., wasserunlosl. Farbstoffs, der 
ein Losungsvermittler, z. B. ein Fettsaureester, eine Sulfosaure, ein sulfoniertes 01 usw. 
zugesetzt wird. (A. P. 2 062903 vom 23/9. 1935, ausg. 1/12. 1936.) V i e l w e r t h .

Soc. an. Mutosel, Frankreich, Behandlung von Fruchtsdflen. Man liiBt zur Ver- 
hinderung der Garung S 0 2 (0,350—0,800 g/l) oder Sulfite einwirken u. entfernt diese 
spiltcr durch Evakuieren oder durch Austreiben mittels C02 oder durch Oberfuhren 
in Sulfate mittels 0 2-haltigem W., Alkali- oder Erdalkaliperoxyden oder -percarbo- 
naten, 0 3 oder anderen Oxydationsmitteln. (F. P. 805 868 vom 8/4. 1936, ausg. 
2/12. 1936.) V i e l w e r t h .

Virey & Garnier, Frankreich, Rosten von Kaffee. Das Verf. wird mit auf 150° 
iiberhitztem W.-Dampf durchgefiihrt, gegebenenfalls nach dem iiblichen Rosten mit 
erhitzter Luft. Hierbei konnen die fliichtigen Aromastoffe u. das Coffein durch Konden- 
sation wiedergewonnen werden. Die Schnellkuhlung des Kaffees erfolgt mit gesatt. 
W.-Dampf. (F. P. 805 967 vom 26/8.1935, ausg. 4/12.1936.) S c h i n d l e r .

Leo M. Rogers, New York, N. Y., V. S t .  A., Hallbarmachen non Kaffee.. Das 
Rosten, Kiihlen u. Mahlen erfolgt in 0 2-freier Atmosphare, z. B. in Ggw. von N„ oder 
CO,. Dcrart behandelter u. unter gleichen Bedingungen aufbewahrter Kaffee behalt 
Keine Aroma- u. Geschmacksstoffe sehr lange. (A. P. 2 062109 vom 22/3. 1933, ausg. 
24/11.1936.) S c h i n d l e r .

Raymond P. Allen, Akron, O., V. St. A., Tabak, bestehend aus einer gleieh- 
miiBigen Mischung von Tabak u. einem hochakt. Adsorptionsmittel, wie z. B. Silicagel, 
akt. Kohle, koli. Al(OH)3 u. dgl., die mit einem fJiichtigen Gcruchsmittel, bes. Menthol, 
getrankt sind. (A. P. 2 063 014 T om  22/12. 1932, ausg. 8/12. 1936.) M o l l e r i n g .

Ferdinand Neef, Kilchberg, Schweiz, Oelaliniertes Fleischbruheprdparal. Fleisch, 
Knochen u. Gemiise werden getrennt mit einer 3%0ig. Oxy-, bes. Citronensiiure, boi 
gewolinlicher Temp. behandelt, dann perkoliert, dio Ausziige nach Zugabe von Na2C03 
kurz gekocht u. abgeschaumt. Man vereinigt dio Extrakte wieder mit ihren Ausgangs- 
stoffen, kocht, preBt ab, setzt NaCl, KN03 u. ein Bindcmittcl, bes. Agar-Agar zu u. 
sterilisiert in Dosen bei 112°. (Schwz. P. 185133 vom 1/10.1935, ausg. 16/9. 
1936.) VlELW ERTH.

Faw Yap Chuck, San Francisco, Cal., EierkoTisermerujig. Hierzu ygl. A. P.
2 038 540; C. 1936. II. 1458. Auf die Schalc wird eine wss. Lsg. eines Erdalkalisalzes, 
bes. Ca-Lactat, aufgetragen, das W. zum Vcrdunsten gebraeht u. dann eine zweite Lsg., 
cnthaltend ein Alkalibicarbonat, aufgespriiht. Es bildet sieli eine festhaftendc, poróse 
Hulle aus CaC03. Mityerwendet konnen werden beim zweiten Auftrag Na-Phosphat, 
•Silicat u. Casein. Die Auftragefll. konnen auch mit Jfineralol cmulgiert zur An- 
wendung kommen. (A. P. 2060 926 vom 3/2. 1936, ausg. 17/11. 1936.) V i e l w e r t h .

Arnold K. Balls, Washington,undTheodore L. Swenson, Cheyy Chase, V. St. A.. 
Behandlung von Eiereiweifi. Hierzu vgl. A. P. 2 054 213; C. 1937 .1. 462. Nachgetragen 
wird: Man yerwendet dic genannten Aktiyatoren ais festc Prapp. oder in wss. u., falls 
sie in W. unlosl., in wss. alkal. Lsg. Auch bei Verwcndung yon Benzoylglycin sollen 
40° nicht uberschritten werden. (A. P. 2 062387 vom 21/7. 1936, ausg. 1/12. 
1936.) V ie l w e r t h .

Louis Castelain und Gustave Bourgois, Frankreich, Sterilisieren von Milcli 
u. a. FU. durch UV-Beslrahlung. Das schadliche 0 3 wird durch einen die UV- Quelle 
urnspiilcnden, mit Dampfen von NaOCl u. HGHO beladenen Luftstrom beseitigt. 
(F. P. 805 867 yom 7/4. 1936, ausg. 2/12. 1936.) Y i k l w e r t h .

Orla Vilhelm jensen, Kopenhagen, Diinemark, Fńschhalien von Much. Die frisch 
gemolkene Milch wird sofort in einen Behalter iibergefuhrt, der m itC02 angefiillt 
ist. (E. P. 450 798 vom 29/10. 1935, ausg. 20/8. 1936.) B i e b e r s t e i n .

Edward Thorpe Read, Niagara Falls, und Paul E. Beck, Swormville, N. Y., 
V. St. A., Bullermilchherslellung. Milch wird zunachst 1 Stde. bei 80° sterilisiert u. 
dann auf 22° abgekuhlt. 2 ungleiche Teile der Milch werden darauf mit Milchsaure- 
bakterien geimpft u. dem kleineren Teil etwa 40% Sahne zugefiigt. Nach dem Sauern 
bei 22° wahrend 18 Stdn. u. Zufiigen yon Butterfarbe u. Salz zum kleineren Teil wird 
dieser bis zum Beginn der Butterbldg. geschlagen, worauf nach Zusatz des groBeren 
Teils beide Fil. liomogenisiert werden. (Can. P. 358 558 vom 20/12. 1934, ausg. 16/6.
1936.) S c h i n d l e r .

XIX. i. 147



X V n. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

L . Birckenbach u n d  J. Goubeau, Ober das Jódrhodan und seine Addition an 
ungesattigten Fettsduren. (Bemerkung zur Abhandlung ton H. P. Kaufmann und
II. Orosse Oelringhaus.) P rio ritó tsan sp ru ch  be treffend  d ie E xistenz  von Jo d cy an  in 
Lsgg. gegeniiber K a u f m a n n  u. G k o s s e  O e t r i n g h a u s  (C. 1937. I. 1317). (Ber. d tsch . 
chem . Ges. 70- 171. 15/1. 1937. C laustlm l, B ergakad.) B e h r l e .

F. Wittka, Zur Entsauerung der Fette und Ole mit Alkalien und Filtration der 
gebildeten Seifen. Vf. berichtet iiber Entw., Stand der Technik u. prakt. Wert der 
Verff. zur Entfernung von Fettsaurefi aus Olen u. Fetten durch Filtration der gebildeten 
Seifen. Bes. bei Ricinusol hat sieh eine Entsauerung durch mit alkal. Lsgg. getriinktes 
TrSgermaterial bewahrt. Die Trennung von Seife u. Tragermaterial vom Ol erfolgt 
durch Filtration. Der Geh. an freien Fetteaureri betragt 0,02—0,05%. (Chemiker-Ztg. 
61. 56—57. 13/1. 1937. Berlin.) N e u.

F. Wittka, Praktische Versuche zur teilweisen Hiirtung ton stark ungesattigten 
Olen. II. (I. vgl. C. 1936 . II. 3016.) Das bei 60 u. 70° in Ggw. von hochakt. Ni-Kata- 
lysatoren gehartete Perillaol bestand im Gegensatz zu den partiell geharteten Prodd. 
aus LeinOl aus einem heterogencn Gemisch von festen u. fl. Glyceriden. Zus. der Fett- 
sauren von bei 60° (I) u. 70“ (II) gehartetem Perillaol: Feste gesiitt. Sauren I 9,0%,
II 10,9%; feste unges&tt. Sauren I 9,0%, II 21,5%; Olsiiure I 11,0%, II 14,0%; Linol- 
saure I 66,0%, II 49,5%; Linolensaure I 5,0%. — Bei der Hydrierung von chines. 
Holzol bei niederen Tempp. fand Isomerisation der Glyceride der oc-Elaostearinsaurc 
zu den /J-Isomeren statt. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 33. 515— 18. Nov. 1936.) ScH O N F.

Felix Fritz, Das Sclmarzolkochen. Prakt. Erfahrungen in der Methodik u. der 
App. zur Gewinnung von Linoxyn zum Zwecke der Herst. von Linoleum. (Ole, Fette, 
Wachse 1936 . Nr. 14. 4—5. Nov.) W it t k a .

Giovanni Canneri und Dino Bigalli, Die Loslichke.it der Thalliumsalze der Fett- 
siiuren. — Trennung der festen ton den fliissigen Fettsduren. Vff. bestimmen die Loslich- 
keiten der Thallonnb.c der wiehtigsten im 01ivenol vorkommenden Fettsiiuren in wasser- 
freiem Aceton, absol. A. u. 96“/0ig. Alkohol. Gepruft wurden die Tl-Salze der Laurin- 
sdure, Myristinsaure, Palmitinsdure, Stearinsaure, Ólsdure u. Arachinsdure. Die Loslich- 
keiten der Tl-Salze in Aceton sind zu wenig verschied., um darauf eine Trennungs- 
meth. aufzubaucn. Dagegen ist dio Loslichkeit des Tl-Salzes der Oleinsaure in absol. 
A. besonders in der Warnie sehr viel gróCer ais die der Tl-Salze der gesatt. Fettsiiuren. 
Durch ein geeignetes Fraktionierungsverf. liiCt sieh auf diesem Wege in der Tat die 
Olsaure von den anderen Sauren des Ólivenóls abtrennen. — Von den gesatt. Fettsiiuren 
besitzt das Tl-Salz der MyrislinMure in 96%ig. A. eine bcvorzugte Loslichkeit. Bzgl. 
der Zahlenwerte vgl. die Tabellen des Originals. (Ann. Chim. applicata 26 . 430—36. 
Sept. 1936. Florenz, Univ.) O hle.

A. A. Horvath, Neue, Methoden der Itaffination des Sojaols. (Chimica o Ind. 
[Sao Paulo] 4. 210—12. Sept. 1936. — C. 1935. II. 3598.) R. K. M u l l e r .

Sei-ichi-Ueno, Ober die japanischen Handelsoleine. Das Olein wird in Japan 
aus geharteten Fischólsauren durch Pressung gewonneri. 9 Muster hatten den F. 11 bis 
20,3°, Flammpunkt 158— 183“, befriedigender Mackeytest, VZ. 194,2—212,8, JZ. 74,3 
bis 104,2. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl ] 39 . 284 B—286 B. Aug. 1936. Osaka, 
Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) S c h On f e l d .

E. B. Working, Chemie der Phosphatide und ihre Yerwendung in der Industrie. 
(Oil and Soap 13. 261—63. Okt. 1936. Kansas Agricultural Experiment Station.) N e u .

Friedr. W. Freise, Verbesserte Gewinnung ton Camanbawachs. Angabe der natur- 
gegebenen Grundlagen u. des derzeitigen Standes zur Gewinnung von Carnauba- 
wachs, der nicht befriedigend ist. (Chem. Fabrik 9. 161. 1/4. 1936. Rio de Janeiro.) N e u .

Charles S. Glickman, Emulgie.rte FufSbodenwachse. Vorschriften u. Technik zur 
Herst. von Fufibodenwaehsen unter Yerwendung von Triathanolaminoleat ais Emul- 
gierungsmittel. (Soap 12. N r. 12. 121. 123. 125. 127. 129. 139. Dez. 1936.) N e u .

Josei Hetzer, Die Pflichten des deutschen Seifenherstellers und -rcrbrauche.rs im 
IAchte der nationalen Fellwirtschaft. (C hem ikcr-Z tg. 60. 701—03. 26/8. 1936. L udw igs
hafen  a. Rb.) N e u .

R. Krings, Die Seifenherstellung auf halbwarmcm Wege aus Fettsduren. Be
schreibung der Verwendung von Dfisen zur Verteilung u. Durehmischung von Lauge 
u. Fettsauren zur Herst. von Seifen bei einer mittleren Tenip. von 70—80°. Nur reinst-
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farbigc Fcttsauren solleji fur weiBe Toilefcteseifen yerwendet werden. Prakt. Winko 
fur dic Horst. von Rasicr- u. gefarbten Seifen auf lialbwarmem \Vege. (Seifensieder-Ztg. 
63. 1017—19. 9/12. 1936. Berlin.) N e u .

— , Halbwarm hergestdlte Seifen aus Fcttsauren. Geeignete Zusammcnstellungen 
von Fettsauren, Lauge u. Fiillung fiir aus Fcttsauren halbwarm herzustellende Seifen 
u. dio Fabrikation dor Seifen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 33. 531—37. Nov. 1936.) ScHONF.

Luigi Szego und Larnberto Malatesta, Konstitution und kolloidale Eigenschaften 
der hoheren Fettsauren. (Vgl. C. 1935. I. 1635.) Vercstert man Oleinalkohol mit einem 
UberschuB von H2SO.„ so erhalt man eine Esterschwofclsaure mit viel goringerer Wasch- 
kraft ais dio Esterschwefelsiiure, welche durch Verestcrung des Oleinalkohols mit 
CISO.JI entsteht. Vff. fiihron diesen Effelit darauf zuriick, daB im 1. Palle ein 2. Mol. 
H2S 04 unter Addition an dio Doppelbindung in den Oleinalkohol eingotreten ist, wo- 
bei eino Diesterschwefclsiiure eines Glykols entstanden ware. Die Abnahme der Wasch- 
kraft ware dann durch dic Einfiilirung der 2. hydrophilen Gruppo in groBer Entfemung 
von der ersten zu erklaren. Um dieso Auffassung noch wciter zu stiitzen, untcrsuchen 
Vff. die koli. Eigg. der Natronseifen der Jiicinolsaure, der 2-, 10- u. 12-Oxystcarinsdurcn 
u. der 1,2- u. l,16-Hexadecandicarbonsauren. Es zeigte sich, daB Obcrflachenspannung 
u. Waschkraft mit zunehmender Entfemung der hydrophilen Gruppen abnehmen. 
Vff. schlieBen aus ihren Messungen, daB bei don Monocarbonsaurcn dic Moll. in n. 
Weise senkrccht zur Phasengrcnzfliiche, bei den Dicarbonsiiuren dagegen parallcl zur 
Grenzflache angeordnet sind. Diese Anordnung bleibt bei den Salzen der Dicarbon
siiuren auch boi hohen Konzz. erhalten, im Gegensatz zu den freien Saurcn u. ihren 
Estcrn. (Atti Congr. liaz. Chim. pura appl. 5 .1. 569—77. 1936. Mailand, Univ.) O hle.

R.Heublum, Synthetische Fettsaurcderwate aus Mineralolen. Bericht iiber dio Ge- 
winnung von Fcttsauren aus Mineralolen u. Aufarbeitung der Rk.-Produkte. (Matieres 
grasses — Petrole Deriyes 28. 10 966—68. 10 993—95. 15/12. 1936.) N e u .

Milton A. Lesserund Georgia Leffingwell, Glycerin in technisaien Erzeugnissoi. I. 
Vorscliriften zur Verwendung von Glycerin in Leder- u. Metallreinigungsmitteln. 
(Chem. Industries 39. 617—19. Dez. 1936.) Neu.

Ohl, Enzymalischc Waschhilfsmittel. t)ber dio Anwendung der enzymat. Wasch- 
mittel fiir Textilien. Um die schmutzlósende Wrkg. boim Einweichen festzustellen, 
wurden weiBo Textilgewebe mit einer Lsg. behandelt, die in 1 1 50 g Milch, 10 g Mehl,
I g EiweiB, 10 g Scliwcinefett u. 1 g EuB suspendiert enthielt. 250 ccm Einweichbriihc 
losten aus don Waschestiicken (60 x  80 cm) bei Raumtemp. (I) u. 48° (II): H20  I 0,09,
II 0,11 g, Sodalsg. I 0,36 g, II 0,60 g; Seifenlsg. I 0,84 g, II 1,20 g; enzymat. Einweich-
mittel 1 1,25 g, II 1,90 g. Der Festigkeitsruckgang des Gewebes naeh Behandlung mit 
enzymat. Waschhilfsmitteln ist auf den durch die Enzymwrkg. bedingten Abbau der 
Starkeappretur zuriiekzufuhren. Die enzymat. Waschmittel diirften bes. fiir solehe 
Textilien von Wert sein, die bei der Wasclie nicht gekocht werden diirfen. (Allg. 01- 
u. Fett-Ztg. 33. 527—31. Nov. 1936.) S c h o n f e l d .

A. F. Lomanowitsch, Saponinę, ihre Eigenschaften und ltohstoffquellen. Uber- 
sicht. (Saponinę ais Waschmittel [russ.: Ssaponiny kak mojutschtschio Ssredstwa] 
1936. 5— 13. Leningrad ,,WNIISh“.) ’ S c h o n f e l d .

A. F. Lomanowitsch und T. A. Blagowa, Beitrag zur Geuńnnung von Saponin- 
cztrakten aus den Wurzeln von Acantophyllum Pungens und zur Untersuchung ihrer 
Eigenschaften. Durch Auslaugen mit H20  wurde aus den fein yermahlcnen Wurzeln 
von Acantophyllum pungens Mittelasiens ein Extrakt mit 17,3 g Saponin/Liter erhalten. 
Mit der Temp. (20—80°) nimmt zwar der Extraktionsgrad der Saponinę zu, aber auch 
die Ausbeute an Fremdkórpem. Mit Alkalilsgg. wurdo keine Bcschleumgung der 
Saponinextraktion en'eicht; die Extrakte waren aber weniger rein. Zum Bleichen 
der wss. Saponinextrakte eignet sich Einleiten yon S 02. Die Extrakte sind um so 
bestandiger, je konz. sio sind. Zur Erhohung der Stabilitat ist es zweckmaBig, dio 
wss. Extraktć aufzukochcn, zu filtrieren u. yerschlossen aufzubcwahren. Zur Kon- 
seryierung der Saponinlsgg. ist ein Zusatz yon 0,3% Phenol oder CH20  am besten 
gceignet. Saponmlsgg. in 10%ig. Essigsiiure oder 16° A. iindem sich nicht beim Lagern. 
Zur Bereitung yon konz. Extrakten miissen dio Saponinlsgg. boi Temp. bis 100° ein- 
gedampft werden. Fiir techn. Zwecke sind dic Extrakte auf 35° Be einzustellcn. Das 
Saponin ist in A. bei 80° fast ganz lósl.; in starkercm A. sinkt die Loslichkeit crheblich. 
Das SchaumYol. von Saponinlsgg. nimmt zu bis zu einer Konz. von 1%. Fiir techn. 
Zwecke ist eine 0,5%ig. Konz. am gilnstigsten. Das Schaumvermogen oiner 0,05%ig. 
Saponinlsg. entspricht einer 0,125%ig. Lsg. yon Kernseife. Die Obcrflachenspannung

147*
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der Saponinlsgg. nimmt ab mit zunehmender Konz. Tiirkischrotol erniedrigt dic 
Oberflaehenspannung der Saponinlsgg., yernichtet allerdings aueh das Sehaumyermogen. 
Im Emulgieryermogen entsprechen 0,05%ig. Saponinlsgg. einer 0,125%ig- Kernseifenlsg. 
Zusatz geririger Seifenmengen, (0,01% auf 0,1% Saponin) oder Saponinmengen zur 
Seife (0,25% Seife, 0,01% Saponin) andert kaum das Schaumverm8gen u. dio Ober
flachenspannung der Lsg. Bei Stcigerung des Seifenzusatzes oder Erniedrigung der 
Konz. der Seifenlsg. (0,125% Seife, 0,01% Saponin) sinkt oder versehwindet das 
Sehaumyermogen. Dio Seifenlsgg. werden durch Saponinzusatz getriibt. Die gemein- 
same Anwendung yon Saponin u. Seife erscheint unzweckmiiBig. Na2C03 ist ohne 
grofleren Einfl. auf die Scliaumfahigkeit des Saponins; Essigsaurc erniedrigt sio etwas. 
Die W.-Harte ist nur von geringem Einfl. auf das Sehaumyermogen. Die Schaum- 
fiihigkeit des Saponins nimmt in A. allmaklicli ab mit Konzz. yon 10° bis 14°, um bei 
A. von 16° =  0 zu werden. Das Wasehyermogen der Saponinlsgg. ist in hartem W. 
geringer ais in dest. Durch Zusatz von Soda wird das Wasehyermogen der 0,025%ig. 
Saponinlsg. in hartem W. orhoht, bei einer 0,05%ig. Lsg. erniedrigt. Die 0,075%ig. 
Lsg. hat niedrigeres Wasehyermogen ais die 0,05%'g- Eine neutrale Lsg. von Saponin 
hat hoheres Waschverm6gen ais dio techn. Das Waschvermogen einer 0,125%ig. Kern
seifenlsg. in hartem W. wird durch Zusatz von 0,1% Saponin erniedrigt. (Saponinę 
ais Wasehmittel [russ.: Ssaponiny kak mojutschtschie Ssrcdstwa] 1936. 14—33.
Leningrad ,,WNIISh“.) ScHONFRLD.

A. F. Lomanowitsch und T. A. Blagowa, Herstellung von Saponinwaschmittehi. 
Zur Bereitung yon Saponinwaschmittehi eignen sich Gemische aus 25% Saponinextrakt 
von 33° Bć, 54% Kaolin, 10%Na2C03, Rest H20 , Harzseife, Kontaktspalter, Wasser- 
glas. Diese Seifenersatzmittel eignen sich zum Waschen mit Meerwasser. Fl. Wasch - 
mittcl werden mit 0,025—0,1% Saponinlsgg. in A. von 10 u. 20°, sowie ein Ersatz 
fiir fl. Toiletteseifen mit 1—2% Saponingeh. bereitet. Die Scliaumfahigkeit ist in
1 Ogradigem A. gering, in A. yon 20° =  0. NH3 erhoht das Sehaumyermogen in A. yon 
10° u. namentlich das Emulgieryermogen. Ein Zusatz yon 2% (NH.,)2C03 erhoht das 
Emulgieryermogen, wahrend das Sehaumyermogen unverandert bleibt. Borax erhoht 
das Emulgieryermogen der Saponinlsg., setzt aber das Sehaumyermogen B tark  herab. 
NH3-Zusatz zur Lsg. in A. yon 20° steigert das Emulgieryermogen um ein Mehrfaches. 
Fiir fl. Toiletteseifenersatz eignen sich 1—2%ig. Saponinlsgg. in A. von 20°. (Saponinę 
ais Wasehmittel [russ.: Ssaponiny kak mojutschtschie Ssredstwa] 1936. 34—40.
Leningrad ,,WNIISh“.) SCHONFELD.

A. F. Lomanowitsch und T. A. Blagowa, Vber den Gebrauch der Saponinę ais 
Wasehmittel. Saponinwasehmittel eignen sich fur farbige Wiische u. gefarbte Baum- 
wollgewebe, sowie fiir Seidenwaren, weil diese beim Waschen mit Seife in hartem 
W. ihren Glanz yerlieren. Die Nuance gcfarbter Seido wird durch Waschen mit 
Saponin nicht yerandert. Saponinwasehmittel eignen sich ferner fiir Kunstseide. 
(Saponinę ais Wasehmittel [russ.: Ssaponiny kak mojutschtschie Ssredstwa] 1936. 
41—49. Leningrad ,,WNIISh“.) SCHONFELD.

A. F. Lomanowitsch, T. A. Blagowa und A. A. Feljukowa, Saponinextrakt- 
ge.winnung aus verschiedenen Pflanzenarten. Der wss. Saponinauszug aus Lychnis 
ChalcedoniaMattem ist stark gcfarbt u. kann mit S 0 2 leicht gereinigt werden. In 
den Eigg. steht dieses Saponin dem Saponin aus Acantophyllum pungens nach. Das 
Saponin aus Sapindus Saponariafriichten (Transkaukasien) zeigt geringes Sehaum- 
u. Wasehyermogen. Hocli ist sein Emulgierverm5gen; 0,005%ig. Lsgg. des Saponins 
liefern sehr bestandige Emulsionen. Der Estrakt ist reich an Gerb- u. Farbstoffen. 
Rohstoffe fur die Saponingewinnung in RuBland sind ferner Melandrium album u. 
Cyclamen ibericum. Ein sehr gutes Saponin lafit sich aueh aus Saponaria officinalis 
gewinnen. (Saponinę ais Wasehmittel [russ.: Ssaponiny kak mojutschtschie Ssredstwa] 
1936. 50—57. Leningrad ,,WNIISh“.) S c h ÓNFELD.

A. F. Lomanowitsch und A. A. Feljukowa, Qualitative und quantitative Analysen- 
methoden zur Bestimmung der Saponinę. Von den Saponinbestimmungsmethoden 
liefert die A.-Meth. die besten Ergebnisse. Die Pflanzeneinwaage wird unter Riick- 
fluBkiihlung mit W. extrahiert, unter ofterer Emeuerung des H20, bis die Extrakte 
keinen Schaum geben. Der Auszug wird nach Filtration auf ein kleines Yol. ein- 
gedampft u. mit 96%ig. A. zur Fallung der neutralen Saponinę yersetzt. Dann ftigt. 
man A. hinzu zur Fallung der sauren Saponinę. Der Nd, der beiden Saponinarten 
wird mit A. gewaschen u. bei 80—90° getrocknet. Man kann aueh die Saponinę un- 
mittclbar mit A. yon 00° aus dem Pflanzenrohstoff extraliieren, den filtrierten Extrakt
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cindampfen u. die Saponinę mit A. u. A ausfallen. Enthalt das Rohmaterial Chloro- 
phyll, so wird dieses durch Ausschiitteln mit 80%ig. Aceton vor der A.-Extraktion 
entfernt. Die Gerbstoffe entfernt man nach Verdampfen des A. u. Verdiinnen mit 
W. mittcls Albumin. (Saponinę ais Waschmittel [russ.: Ssaponiny kak mojutschtschio 
Ssredstwa] 1936. 58— 66. Leningrad ,,WNIISh“.) ScHONFELD.

H. Wefelscheid, Ein neuer Źdhigkeitsprufer fiir Felte. Dor Konsistenzmesser vóri 
Gh u s e l l  (vgl. P y h a l a , C. 1936.1. 2665) zeigt verschied. Nachteile, die Vf. durch eine 
andere Konstruktion vermeidet. Beschreibung des App. u. Vers.-Ergebnisse im Original. 
(Chem. Fabrik 9. 316—18. 8/7. 1936. GSttingon. Dtsch. Reiehsbahn-Gesellschaft.) N e u .

D. Burton und G. F. Robertshaw, Eine einfache Methode zur Olbestimmung in 
sulfonierten Olen. Vff. haben die W lZ O FF-M eth. zur Best. des Olgeh. in sulfonierten 
Olen nachgepriift u. kommen zu dem Ergebnis, daB sieh bei der Spaltung sulfonierter 
Fischole unlosl. dunkel gefarbto Stoffe abscheiden, dio teilweise bzw. vollstandig ver- 
seifbar sind, wahrend die allerdings zeitraubende Athcrextraktionsmeth. uberein- 
stimmende Werte ergibt; bei sulfoniertem Dorschol ist dio Trennung unbefriedigend. Es 
wird ein neues einfaches Verf. zur Best. des Olgeh. mitgeteilt: 50 ccm CCI.,, 100 ccm W . u . 
50 ccm HCl (D. 1,19) werden in angegebener Reihenfolge in einen Scheidetrichter ge- 
geben u. dazu 5 g  sulfoniertes 01. Man schuttelt 40-mal hin u. ber, laBt 30 Min. ab- 
sitzen u. schuttelt wieder. Nach dem Stehen iiber Nacht laBt man dic CCl,,-Lsg. ab 
u. schuttelt 2—3-inaI mit je 5 ccm CC14 aus. Der CC14 wird abgedampft, 1 Stde. bei 
100° getrocknet, 20 Min. im Exsiccator abgekiihlt u. gewogen. Der W.-Gch. der Probe 
kann durch Best. dor Asche u. Subtraktion von 100 errechnet werden. (Fette u. Seifen 
43. 152—55. Sept. 1936.) ___________  N e u .

Paul Amann, Frankroich, Oemnnung pflanzlicher Ole. Den im Hauptpatent be- 
schriebenon MaBnahmen konnon auch gobrochene Kórner bzw. Kórner in Stiicken, 
nicht jedoch geschrotene Kórner unterworfen werden. Werden beim Auspressen Drucko 
von 150—200 kg/qcm angowandt, so geniigt eine Vortrocknung bis auf 3—4% Feuchtig- 
keit. (F.P. 47 004 vom 22/7. 1935, ausg. 30/11. 1936. Zus. zu F. P. 789 756; C. 1936.
I. 2469.) M o l l e r in g .

Kay-Fries Chemicals, Inc., West Havorstraw, N. Y., iibert. von: Joseph
O. Peirce, Cincinnati, O., V. St. A., Spaltung von Fetten und Olen, dad. gek., daB 
aufier W. eine kloine Menge (0,5%) eines fettspaltenden Katalysators, vorzugsweiso 
das etwa 6 Stdn. bei 65° polymerisierte Sulfonierungsprod. eines katalyt. teilweise 
oxydierten, in H2S04 losl., weitgehend ungesatt. Mmeralóldestillat (Kerosen) ver- 
wendet wird. (A. P. Z 042 411 vom 21/1. 1935, ausg. 26/5. 1936.) Sa l z m a n n .

Albert K. Epstein und Benjamin R. Harris, Chicago, 111., V. St. A., Erzcugnisse 
mit Lecitliingehalt. 100 (Teile) handelsubliches Sojabohnenlecithin mit 60—65% Rein- 
leoithin u. 30—35% Sojabohnenól werden mit 100 geschmolzenem Distearin gemischt. 
Diose M. laBt sich mit warmem W- leicht zu homogenen Emulsionen oder Paston ver- 
arbeiten. Ebenso konnen Diolein u. Diglyceride der hoheren Fettsauren, gegobenen- 
falls in Mischung mit Mineralol, Paraffin, Bienen- oder Carnaubawachs usw., yerwendet 
werden. Dio Prodd. dienen zur Herst. von Margarine, Baekfetten, kosmet. Prapp. 
(Lippenstiften), pharmazeut. Prodd. u. a. mehr. (A. P. 2 062782 vom 10/1. 1936, 
ausg. 1/12. 1936.) S c h i n d l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung wachsartiger Stoffe. 
Wachsartigo Stoffe, die freie oder veresterte Carboxylgruppen enthalten, werden mit 
acylgruppenli-eien Substanzen, z. B. KW-stoffgemischon, in Ggw. decarboxylierend 
wirkonder Katalysatoren, z. B. von Co-Pulver, Fe-Pulver, MnO oder Fe-Carbonylen, bei 
230—320° kondensiert. Statt der wachsartigen acylgruppenhaltigen Stoffe konnen acyl- 
gruppenhaltige Ole u. Harze verwcndet werden. Hierbei entstehen Ketone, die je nach 
den Bedingungen zu Alkoholen oder KW-stoffen red. werden konnen. Letztere dienen 
ais eleHr. Isolierstoffe. — Z. B. werden 7 Vaseline u. 3 entfarbtes Braunlcohlenwachs mit 
etwas HCr03 in Ggw. von 0,3 Fe-Pulver 8 Stdn. auf 300° erhitzt. Hierbei wird ein 
Ketono enthaltendes Prod. von der SZ. 2, der VZ. 3 u. voin F. 88° erhalten. Dieses wird 
bei 300° unter 100 at H2-t)berdruck in Ggw. eines auf Bimsstein niedergeschlagenen 
Ni-Katalysators (20% Ni") zu einem farblosen Prod. vom F. 92° hydriert. (F. P. 46 985 
T om  24/1. 1936, ausg. 23/11. 1936. Zus. zu F. P. 759 261; C. 1935. I. 2621.) E b e n .

Swift & Co., iibert. von: Charles T. Walter, Chicago, 111., V. St. A., Seifen- 
herstellung in Form von Róhrchen oder zusammengefalteten Rohrchen aus piast. Soife, 
die z. B. aus 761/2% Seife, 11% Silicat, 2*/*% calcinierter Soda, 10°/o Feuchtigkeit
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oder 60% Seife, 20% Silicat, 2% caleinierter Soda, 18% Feuchtigkeit besteht, wobei 
die piast, Seife bei 70—90° F aus Matrizen in Rohrenform ausgcstoBcn u. durch Ab- 
legen auf eine Fórdcrband einem TrockenprozcB unterworfen wird. (A. P. 2 043 685 
vom 21/12. 1933, ausg. 9/6. 1936 u. E. P. 449 683 vom 30/11. 1934, ausg. 30/7. 1936. 
A. Prior. 21/12.1933.) E. W o l f f .

Carl Erwin Rost, Dresden, Herstellung neulraler uncl gebleichtcr Seifen, gek. durch 
den Zusatz von mit Borsaure verbundenen, OH-Gruppen enthaltenden organ. Verbb. 
wie Borsaure-Mannit oder Borsdure-Glycerin in festem oder fl. Zustand zu fl. oder fester 
Seife, bes. Kemseife. Z. B. werden 1000 kg Seife, 1,5 kg Borsaure u. 100 g Mannit 
zugesetzt. (It. P. 332121 vom 17/9. 1934.) M o l l e r i n g .

Procter & Gamble Co., iibert. von: Ralph H. Ferguson, Cineinnati, O., V. St. A., 
Scifcncrem von cremiger Beschaffenheit innerhalb eines Temp.-Bereiehs von 5—38, 
bes. fiir Rasierzwecke, dad. gek., daB die Hiilftc der Seife aus Ólen (mit Ausnahmo 
von CocosnuBol) hergestellt wird, dereń JZ. durch Hydrierung bzw. Anrcicherung 
des Stearinsauregeh. unter 10 liegt; solche Ole sind z. B. Baumwollsamen-, ErdnuB-, 
Sojabohnen-, Sesam-, Getreide-, Sonnenblumcn-, 01iven-, Leinsamen-, Riibsamen-, 
Talgol u. dgl. — Beispiel: 35,2% kśiuflichc Stearinsaure (bzw. hydriertes Baumwoll- 
samenol), 4,8% CocosnuGol, 17,6% KOH (42,2 Bć), 2,9% NaOH (42,2 Be) u. 39,5% 
Wasser. (A. P. 2047320 vom 14/6. 1933, ausg. 14/7. 1936. E. P. 454660 vom 4/3.
1935, ausg. 5/11. 1936.) Sa l z m a n n .

Ralph Henry Fash, City of Fort Worth, T., V. St. A., Basicrseife, gek. durch
einen Geh. an Cr03, Chromat bzw. Dichromat oder Perchromat bzw. einem Gemisch 
dersclben; dieser bewirkt, daB auf der Rasierklinge eine gleichmilBige FeO-Sehicht 
erzeugt wird, die zu einer Verliingerung der Schneidfahigkeit beitragt. (E. P. 450 221 
Tom  11/1. 1935, ausg. 6/8. 1936. A. Prior. 11/1. 1934.) S a lz m a n n .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben, Post RoBlau, Anhalt (Erfinder: 
Walther Schrauth, Berlin-Charlottenburg), Herstellung von Reduktionsprodukten mit 
Kohlemvasserstoff- oder Alkoholćharakier, dad. gek., daB dic Ester von Naphthensauren 
in Ggw. von Katalysatoren oberhalb 250° mit hochkomprimiertem H, behandelt werden. 
Die Red.-Prodd. konnen fiir sich oder in Form ihrer Umwandlungsprodd. zu den ver- 
sehiedensten teelin. Zwecken in der Teztil-, Leder-, Seifen- oder Lackindustrie Ver- 
wendung finden. (D. R. P. 636 681 KI. 12o vom 31/8. 1928, ausg. 15/10. 1936. Zus. 
zu D. R. P. 629 244; C. 1936. 11. 3488.) P r o b s t .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Deutschland, Waschmittel. Ais solche siud mit Vorteil 
losl. Salze von oberflachenakt. sauren Schwefelsaureestern, Sulfonsduren oder acylicrten 
Aminocarbonsauren zusammen mit luasserlosl. Cellulosederiw. verwendbar; ferner konnen 
noch Sauerstoffbleiehmittel, Farbstoffe, Fiillmittel u- Riechstoffe zugegeben werden. Z. B. 
werden 400 Tcile Soda, 100 Heptadccyltaurid, 20 Oxdthylmethylcellulose, 120 Starkę, 
100 Na-Perborat u. 260 W. gemischt; diese Mischung kann zu geformtcn Stiicken oder 
zu lockerem Pulver yerarbeitet werden. (F. P. 805 718 vom 29/4. 1936, ausg. 27/11.
1936. D. Priorr. 2/5. u. 28/5. 1935.) R. H e r b s t .

Soc. a. r. 1. L’Outillage pour Tuhes ,,Rotax“, Frankreich, Reinigungs- und
Bleichmitlel mit desinfizierender Wirkung. Die Zuk. der Emulsionen ist z. B. folgende:
16.7 Na-Oleat (I), 24 Na2C03-Lsg. 14° Be, 10 K2C03-Lsg. 48° Be (II), 2 80%ig. Na- 
Sulforicinat (III), 0,05 Saponin, 1,5 p-Toluolsulfochloramin-Na (IV), 45,75 H ,0; oder
22.7 I, 9,05 III, 4,55 IV, 19,1 II, 44,6 H20 ; oder 36 K-Olcat, 12 I, 6 III, 3,2 IV,"32,8 II,
10 HnO. Unter geringer Anderung der Zus., jedoch ohne IV, sind die Emulsionen fur alle 
Reinigimgszwecke, mit IV auch zum Konservieren von Frilchten u. Gemiisen, geeignet. 
Zusatze von CaC03, Silicaten, Talk, Bentonit, Agar u. organ. Lósungsmm. sind vor- 
gesehen. (F. P. 802506 voin 2/3. 1936, ausg. 7/9. 1936.) Sc h in d l e r .

Marcel David und Louis Martin-Gilis, Frankreich, Waschmittel fiir Textilien. 
Um die Farbstoffe auf der Faser zu erhalten, wird dem Waschmittel ein solcher ihre 
Rk. becinflussender Zusatz gegeben, daB ein pn von 4,5—6,8 eingehalten wird, wio 
z. B. Alkalisulfate, -chloride oder -acetate, so daB die alkal. Rk. n. Waschmittel unter- 
driickt wird. (F. P. 798 212 vom 13/2.1935, ausg. 12/5. 1936.) S c h in d l e r .

British Celanese Ltd., London, Beinigen von Kunstseide aus Cellulosederiw. u. 
Mischgespinsten. Die mit Olspritzern, Metallen u. dgl. verunrcinigten Stoffe werden 
mit Naphthen-, Stearin-, Palmitin-, Linol- oder Olsaure getrankt, einige Zeit bei 75° 
sich selbst uberlassen u. mit verd. 75° w. NaOH nachbehandelt; hieran sehheBt sich 
eine Wasche mit yerd. Na2C03-Lsg., NH4OH oder Seifenlauge. (E. P. 442 325 vom 
15/2. 1935, ausg. 5/3. 1936. A. Prior. 15/2. 1934.) SALZMANN.
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Standard Oil Co., iibert. von: George W. Flint, Chicago, 111., V. St. A., Ilcr- 
stdlung einer selbslglanzendcn Wąchspolilur durch Yermischen zwcicr Emulsionen 
(A -f- B). — Emulsion A: 8—15 (%) Carnaubawachs, 1—3 Athanolamine, 0,75—6 01- 
siiure, 0,5—3 Na2B.,07, 0,1—-2 Leinól, Rest W.; Emulsion B: 1—5 Schellack, 0,1 bis
0,3 NHjOH, 0,1—2 Glykolather (Kp. iiber etwa 100°), Kest W. (A. P. 2 045 455 vom 
16/3. 1934, ausg. 23/6. 1936.) ScHREIBER.

Kay & Ess Chemical Corp., iibert. von: Harvey G. Kittredge, Dayton, O., 
V. St. A., Wasserfesles Holzpoliermittel, bestehend aus einem Gcmisch von Fimis, 
cinom Wachs, wie Paraffin-, Caudelilla-, Japan- oder Bienenwachs, u. einem trocknen- 
den 01, wio Chinaholzól, das in das Holz durch Anstrich oder Tauchen unter Druck 
eingefiihrt wird. Ein Teil des Wachscs bleibt auf der Holzoberflache zuriick u. macht 
sio dadurch polierbar. (A. P. 1991752 vom 15/6. 1932, ausg. 19/2. 1935.) Gr a g e r .

Hugh Jamieson, Stamford, Conn., V. St. A., Polieren von Holz. Zur Herst. des 
Behandlungsmittels werden 33l/3% Leinól mit 17% reinem Bienenwachs u. 16Vg% Holz- 
porenfiillmittel gemischt u. auf 100° erhitzt, worauf 3373% eines Gemischcs von
2 Unzen Kauriharz, 41/2 rohes Chinaholzól, V /2 Terpentin, 2l/2 „VarnoIin“ (Lackol) 
u. 2l/ i0 ccm Kobaltsiccativ zugesetzt werden u. dic ganze M. bis zum Fliissigwerden 
erhitzt wird. Dic Mengenyerhaltnisse konnen auch etwas geandert werden. Die Holz- 
gegenstandc, wic Golf- oder Tennisschlagor, werden in dio FI. eingetaucht u. darin auf 
100° orhitzt u. boi droitualigem Tauchen das 2. Mai boi 86° behandelt, wahrend beim
3. Mai das Bad auf etwa 38° abgokiililt wird. Dann wird daa impragniertc Holz ganz- 
lich abgckiihlt u. von dem iiberschiissigcn Impragnierinittel befreit. Dio Holzoberflache 
weist einen hohen Glanz auf u. ist bestandig gegen Hitze, A., Sauren u. Salzwasser. 
(A. P. 2 043 541 vom 2/3.1936, ausg. 9/6.1936.) Gr a g e r .

Margival, Ciragcs. Cremcs pour chaussures, graisses et apprets pour cuir. Coli. Rccueils 
des recettes rationelles. Paris: Desforges. 1937. (231 S.) 25 fr.

Margival, Circs, eneaustiąues et produits d’entretien divcrs. Coli. Recueils des recettes 
rationnelles. Paris: Desforges. 1037. (175 S.) 20 fr.

XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

Benedicto Novaes Garcez, Texlilfasern. tiberblick iibor die Methoden der mechan. 
Verarbeitung der Textilfasern mit besonderer Beriicksichtigung der brasilian. Ver- 
hiiltnisse. (Chimica e Ind. [Siio Paulo] 4. 209—10. Sept. 1936.) R. K. MULLER.

V. Bossuyt, Mcchanische Eigenschaften von naturlichen und mercerisierten Cellulose- 
fasern. Vf. nimmt Spannungsdiagramme yon naturlicher u. mercerisicrter Ramie in 
yerschied. Medien (feuchte Luft, W., Formamid, Alkali yerschied. Konz., konz. Lithium- 
rhodahid), von Flaclis-, Hanf- u. Baumicollfasem in feuchter Luft auf. Dic Zugkurven 
der naturlichen Ramie zeigen Abweichungen, weil Rkk. zwisehen der Cellulose u. der 
umgebenden Medien eintreten. Diese Abweichungen treten bei mercerisierten Fasern 
stiirker hervor. Die Verss. gestatten die Unterscheidung der 4 genannten Fasern. 
Im Vers.-Teil wird eine Jlikroapp. fiir Zugmessungen angegeben. (Buli. Soc. chim. 
Franco [5] 3. 1975—82. Nov. 1936. Lille, Inst. dc Chemie Appliąuee.) S t e n z e l .

Sidney M. Edelstein, Studie Uber den Mercerisationsprozefi. Teil II. Der Einflup 
der Spannung. (I. vgl. C. 1936. II. 3860.) Vf. hat 40/2 Baumwollgarn in 30-g-Strangen 
mit Laugen von 25, 30, 35, 50 u. 60° Tw. unter yerschied. Spannungen mercerisicrt. 
Laugen iiber 30° Tw. gaben bei gleicher Spannung lceinen hoheren Glanz ais dic von 
30° Tw., schwachere Laugen gaben unrcgelmaBige Resultate. Bei jeder Gradigkeit 
war der Glanz um so hoher, dio Affinitat zu direkten Farbstoffen um so geringer, je 
gróBer die Spannung war. Reififestigkeit u. Ba-Zahl (C. 1936- II. 222) wurden durch 
das MaB der Streckung nicht merklich beeinfluBt. Die Dehnung ist um so geringer, 
je hoher die Streckung beim Mereerisicrcn war. Erreiehung des hóchsten Glanzes neben 
hóchster Farbefahigkeit u. Elast-izitat ist nicht móglich. Prakt. ist die Ver\vendung 
einer NaOH-Lauge von 50° Tw am sichersten u. besten, obwohl eine carbonatfreie 
NaOH von 35° Tw ebensolchen Glanz gibt wie die von 50°. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 
724—26. 28/12. 1936.) Friedemann.

Curt Philipp, WasserabstoPende Appreturen. Allg. Begriffserklarung. Alphabet. 
Aufzahlung der wichtigsten Appreturmittel. Einzelheiten iiber die Eigg. der yerschied. 
Appreturmittelklasson. Prufmethoden fiir wasserabstoBend appretiertc Textilien. 
(Allg. 01- u. Fett-Ztg. 33. 261—65. 311—18. Juli 1936.) F r ie d e m a n n .
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— , Die fellfreic Apprelur und Aviuage. Avivage RH conc., ein noues, fettfreics 
Appreturmittel auf Basis neuartiger Zucker- u. EiweiBprodukte. (Appretur-Ztg. 28. 
251—53. 31/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

— , Festigkeitserhóhung der Baumwolle durch konzentrierte Hineralsauren. Mereeri- 
sation yon Baumwolle mit II,,S04 yon 52° Bć, HN03 von iiber 40° Bć. ZnCl, in 50%ig. 
Lsg. u. mit KJ. (Klepzigs Test.-Z. 39. 746. 30/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

— , Ober die Impragnierunś schwerer Baumwollwaren. Ubersicht iiber die Im- 
pragnierung schwerer, groBstiickiger Baumwollgewebc. In Betracht kommt dabei 
dio Verbcsserung der W.-Festigkeit, die Konseryierung u. der Schutz gegen Sohimmel. 
Erreicht wird dies durch Trankungs- u. t)berzugaverff. mit Olen u. Teoren, durcli 
Impragnierung mit Salzen oder Metallseifen u. durch eine oberfliichlich anlSsendo 
Behandlung mit CuO-Ammoniaklósung. (Approtur -Ztg. 28. 253—56. 31/12.
1936.) FRIEDEMANN.

Friedrich Tobler, Die lechnische Gewinnung und Bcarbcilung von Pflanzenfascni. 
V'ortrag. Es wird an Stelle der biochem. (Róstung) eine rein chem. AufschlieBung der 
Pflanzenfasern gefordert. (Faserforschg. 12. 113—22. 18/12. 1936.) St e n z e i-

Michio Saito, Sludien iiber mongolische Schafwolle. I. Einige tnakroskopische, 
mikroskopische und chcmische Unlersuchungen iiber mongolische Schafwolle. Im Gegen- 
satz zu Merinowolle enthalt dio mongol. Wolle nur wenig WollschweiB. lhr N- u. S-Geli. 
ist geringer, der C-Geh. hoher ais der der Merinowolle, die bedeutend mehr Arginin- 
u. Cystin-N u. ebenfalls mehr Tyrosin enthalt. Zahlroiehe Mikrophotographien im 
ehines. Original. (Rep. Inst. sci. Res. Manchoukuo 1. 11—14. 1936. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) B r e d e r e o k .

R. Haller und F. W. Holi, Die Zcrlegung der Wolle in ihre histologischen Besland- 
teile, Inhaltgleich mit der C. 1936. II. 3608 referierten Arbeit. (Kolloid-Z. 75. 212—17. 
Mai 1936.) F k ie d e m a n n .

T. E. Thompson, Praxis und Theorie bei der Wasche von Rohwolle. I. II. Zu- 
sammenfassung des gegenwartigen Wisscnsstandes. Bau der Wollfaser; ihre Ver- 
unreinigungen; Begriff u. Bedeutung des pjj; Theorie des Waschvorgangs; Waschmittel; 
Seifen u. ihre Eigg.; Hilfsprodd., wio Lissapol O, die Gardinóle u. Igepone. Seifen mit 
Zusatz von Fettlosern, wie chlorierten KW-stoffcn. Dio Wollwasche nach dem Duhamel- 
oder Wollschwei/3verf. u. nach den Emulgicrungsverfahren. Vorziigo der sulfonierte)i 
Fettalkohole in den Spiilbadern; Bedeutung des Alkalis in der Waschlsg., gute Wrkg. 
von Na2C03 u. K2CO:i. Fehler bei der Wasche, welche die spaterc Verarbeitung un- 
gunstig beeinflussen: zu geringe Entfettung (uber 0,5—0,75% Fett), zu viel Seifen- 
restc, Schadigung der Wolle dureh Alkali u. Bldg. von Metallseifen (z. B. von Ca u. 
Mg). (Text. Manufacturer 62. 451—52. 63. 5—6. Jan. 1937.) Friedem ann.

— , Das Chlorieren der Wolle. AUg. iiber Wollchlorung u. Rezepte fiir die prakt. 
Durchfuhrung. (Klepzigs Text.-Z. 39. 746—47. 30/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

Arthur L. Smith und Milton Harris, Die Oxydalion der Wolle. Die Bleiacetul- 
probe fur mit Wasserstoffsuperoxyd gebleichte Wolle. (Rayon Text. Monthly 17. 727—28. 
Nov. 1936. — C. 1936. 11. 216.) F r ie d e m a n n .

Ruth L. Johnson, Eunice Chamberlin Walde und Rachel Edgar, Oxydativer 
Abbau von Seide. Vff. untersuchen den Abbau verschied. behandelter Seiden durch 
wss. KMnOj-Lsg. bei 40° wahrend 10 Stunden. Hohe H20 2-Konzz. vorandorn die 
NaBfestigkeit von beschwerten Seiden nicht. Der Abbau der Prapp. durch Permanganat 
ist viel betrachtlicher ais der durch H20 2 bewirkte. Der N-Geh. des rohen Seiden- 
fibroins ist eine fallende, lineare Funktion der Permanganatmenge. Die Abnahme der 
NaBfestigkeit der Priipp. mit steigender Permanganatkonz. ist groBor ais der Fibroin- 
verlust. Zahlreiche Tabellen u. Kurven. (Iowa State Coli. J. Sci. 11. 5— 14. Okt. 
1936.) B r e d e r e c k .

Ruth L. Johnson und Rachel Edgar, Der Abbau von funf beschwerten Seiden- 
fibroinen durch Dampf. (Vgl. Yorst. Ref.) Vff. Yerfolgen den Abbau verschiedenartig 
beschwerter Soiden durch Dampf bei yerschied. Druek u. yerschied. langer Wrkg.- 
Dauer. Der prozentuelle Abbau der Fibroine nahm ab in der Reihenfolge Pb-, Zn-, 
Sn-, Sn/Pb-, Fe;beschwertc Seide. Dio Abnahme der NaBfestigkeit iiberschreitet noch 
den Verlust an Fibroin. (Iowa State Coli. J. Sci. 11. 15—20. Okt. 1936.) B r e d e r e c k .

G. Furlonger, Die Behandlung von Schweineborsten. Besprochen werden: Reini- 
gung, Desinfektion u. Beseitigung des Geruclis, Bleichen, Kochen zwecks Streckung 
bzw. Kriiuselung u. Farbung. (Dyer, Test. Printer, Bleaeher, Finisher 77. 19—20. 
1/1.1937.) F r ie d e m a n n .
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Hilding Bergstróm, K. N. Cederąuist und K. G. Trobeck, Wdmieenłteicklutig 
boi Druckerhilzuiuj ton Holz mil Calciumhydrat und Wasser. (Vgl. C. 1933- I. 4077.) 
Buchenholzspanc werden zusammen mit Ca(OII)2 u. W. auf 250 u. 325° im Autoklaven 
erhitzt. Teils aus dom Unterschied des Warmeinhalts der Ausgangsstoffo u. der ge- 
bildeten Prodd., teils durch direkte Messung wird dic bei der Rk. auftrctendo Warme 
bestimmt. Der Unterschied des Warmeinhalts des eingcbrachten Holzes u. der Prodd. 
wird zu 10,0% (250°) bzw. 15,12% (325°) des erstereu ermittelt. Aus der Temp.- 
Erhóhung unter Beriicksichtigung der Warmezufuhr ergibt sich beim Erhitzen auf 
270° dio Wiinncentw. zu 8—11% des Warmeinhalts des Holzes, boim Erhitzen auf 
180° zu 6%; das auf 180° erhitzte Holz cntwickolt bei wciterem Erhitzen mit Ca(OH).. 
u. W. auf 270° nur unbedeutendc Warniemengen. Beim Erhitzen von Holz mit CaCO., 
u. W. auf 180° ist die Warmeentw. imbedeutend, Warmeentw. tritt erst bei weiterem 
Erhitzen auf 270° ein. (IVA 1936. 118—25. 1/10.) R. K. Mu l l e r .

Ernest A. Rudge, Dic Zersetzung ton Holz unter technischen Bedingungen. IX. 
Wasclimaschinen fiir Wiische. (VIII. vgl. C. 1936. H. 2636.) Sykomorenholz aus einer 
Rotationswaschmaschino war nach 3 Jahren standiger Bcnutzung mechan. stark 
ausgeschliffen u. etwa % Zoll tief mit Ca-Seifen impriigniert. Der Asehengeh. war 
2,2% gegen 0,5% bei frisohem Holz; mit Calgon (Na-IJezametaphosphal) lieBen sich 
dio Ca-Seifen extrahieren, wodurch die Ascho auf 0,3% horunterging. Der Cellulosc- 
geh. des gebrauehten Holzes hatte sich wenig gciindcrt, hingegen war das Lignin stark 
zuriickgegangen, entweder durch die hydrolyt. Wrkg. heiBen Alkalis oder unter dcm 
Einfl. vou Bleichhypochlorit. Ca-Seifen werden bei der CL-Na2S 03-Best. der Cellulose 
nach Cro ss  u . B e v a n  nicht entfernt, hingegen erweist sich Calgon a is  geeignet dafiir. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 319—20. 30/10. 1936.) F r ie d e m a n n .

Ernest A. Rudge, Studien an alten Holzem. IV. Pfahle ton der Waterloobriicke. 
([11. Ygl. C. 1936. I. 3244.) Untersueht wurden Pfahle aus Buche, Riister u. Kiefer, 
die 1811—1812 unter W. in Tonboden eingetrieben waren. Die im Ton sitzenden Teile 
liatten bei Buche u. Kiefer eine EinbuBe an Festigkeit u. alkalilosl. Substanz erlitten, 
wogegen der Cellulosegeh. etwas zugenommen hatte. Bei Ruster war dic Festigkeits- 
abnahme groBer, auBerdem war ein Verlust an Cellulose festzustellen. Dio aus dem Ton 
herausragenden Teile der Pfahle waren starker angegriffen. (J. Soc. chem. Ind., Chem.
& Ind. 55. Trans. 221—22. 31/7. 1936.) F r ie d e m a n n .

Emest F. Hartrnan, Priifung ton feucrgeschiitztem Holz. Prakt. Verss. mit 
„Protexol“-behandeltem Holz. (Canad. Engr. 71. Nr. 20. 9—10. 17/11. 1936. Kenil- 
worth fIST. .J.]) Gr im m e .

James Stevens, Die Papiennacherei und ihre Probleme. Betrachtungen uber 
dio neuzeitliche Papierfabrikation. Techn. u. wirtschaftlichc Erwagungen. Abwasser, 
Ru ckwasservenvertung, Altpapier. Sondorpapiere. Allg. Grundsatze iiber Betriebs- 
fiihrung. (Wid. Paper Trade Rev. 106. 487. 21 Seiten bis 1784. 4/12. 1936.) F p.ie d k .

Kenneth Shibley, Klares Wasser fiir Zellstoff und Papier. Dio Wichtigkeit roincn, 
gut filtrierten W. fiir dic Papierindustrio, bes. bei der Verarbeitung von Western Hem- 
lock u. gebleichtem ICraftzellstoff. Schonung von Sieben u. Filzen durch sauber fil- 
triertes W., geringerc Schleimbildung. Notwendigkeit der Fernhaltung von Fe u. Mn. 
(Paper Mili Wood Pulp News 59. 18—20. 22. 26/12. 1936.) F r ie d e m a n n .

C. O. Seborg, F. A. Simmonds und P. K. Baird, Aufnahmc ton Wasserdampf 
durch Papierrohatoffe. Vff. fanden, daB stark gemahlene Kraft- u. Sulfitstoffe boi 
gloicher relativer Luftfeuchtigkeit hygroskop. sind ais ungemahlene, u. zwax betrugen 
dio Diffcrenzen 0,2—3,5%' vou geringer zu hoher Luftfeuchtigkeit zunehmend. Kugel- 
mtihlen vermindem die W.-Aufnahmo gegenuber ungemahlenem Stoff infolgo Hinoin- 
bringung. unhygroskop., minerał. Substanz. Bleiche erniedrigt die W.-Aufnahmc: 
Bei Fichte u. Silbertanne war dio Beziehung zwischen Bleiehgrad u. Abnahmo der 
W.-Aufnahmo linear. Zwischen der W.-Aufnahmo von Zellstoff, Holz u. F r e u d e N- 
IfERG-Lignin war kein wesentlicher Unterschied; Holz war am meisten hygroskopisch. 
(Ind. Engng. Chem. 28. 1245—50. Nov. 1936.) F r ie d e m a n n .

S. R. H. Edge und Helen M. Mc Kenzie, Die Verfarbungen ton Holzzellstoff durch 
Licht und Hitze. Holzzellstoff erleidet durch Licht u. Hitze je nachdem eine Yergilbung 
oder eine Entfarbung. Die Farbanderungen wurden photoelektr. mit MgO ais Standard 
gemessen. Untersueht wurdo Zellstoffpapier u. Zellstofftafeln, die ohne Leim u. Alaun 
mit dest. W. hergestellt waren. Ais Licht- bzw. Wśirmeąuellen dienten Sonnenlicht, 
das ultraviolette Licht einer Quarz-Hg Lampe, Bogenlieht u. das Licht des Fadeomoters
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oder Fugitometers. Einzelheiten siehe Origiiial. (Paper Trade J. 107. 100—102. 
140—46. 179—82. 15/1.1937.) F r ie d e m a n n .

E. Cowan und B. Cowan, Theorie der Papicrlrocknung. Theoret. Berechnung der 
Leistung einer Papiertrockenanlage; Vgl. dieser Werte mit prakt. erhaltenen u. Winkę 
zur Benutzung der theoret. gewonncnen Formeln bei dem Neuentwurf von Anlagen. 
(Trans. Amer. Soe. mech. Engr. 58. 711—18. Nov. 1936.) F r i e d e m a n n .

— , Herstellung leasserfester Kreppapiere. Herst. wasserj'ester Kreppapiere durch 
Tranken der Papierbahn mit bituminósen Stoffen. Zweilagige Papiere aus einer bitu- 
minierten u. einer bitumenfreien Lage, wobei nur dio letztere mit dem Kreppzylinder 
in Beriihrung kommt. (Wbl. Papierfabrikat. 68. 60—61. 23/1. 1937.) F r ie d e m a n n .

O. G. Strieter, Studie iiber die Wetterfestigkeit von Dachfilz aus verscliiedcncn 
Fasem. Unterss. ergeben, daB die Wetterfestigkeit von asphaltierten Dachpappen 
unabhangig von der Qualitat der Unterlago ist. (J. Res. nat. Bur. Standards 16. 511 
bis 523. Mai 1936. Washington.) C o n s o l a t i .

Leif Gregaard, Anpassung des Sulfitkochprozesses an den Intensivwaldbetrieb. 
Forstwissenschaftliche, volkswirtschaftlicho u. techn. Studien unter bes. Beriick- 
sichtigung norweg. Verhaltnisse. Vor allem wird dio Mógliehkeit der Vorkochung wald- 
griinen, unentrindeten Holzes nacli dem Sulfitverf. besprochen. (Papierfabrikant 35. 
17—23. 15/1. 1937.) F r ie d e m a n n .

S. I. Aronovsky und Ross Aiken Gortner, Der Kochprozc/3. IX. Aufschlu/3 ton 
Holz mit Alkoholen und anderen organischen Reagentieti. (VIII. vgl. C. 1935. II. 1805.) 
Vff. haben 100 g Siigcspanc von Espe mit 1500 ccm Fl. boi 10 at rund 4 Stdn. gekoeht. 
Bei den fl. Reagentien w'urdc 1: 1 mit W. verd., die festen Prodd. wurden in der ge- 
uannten Menge W. gelost. Benutzt wurden: Methyl-, Athyl-, n- u. Isopropyl-, n-, Iso- 
u. tert. Butyl- u. Amylalkohol; Dioxan, Athylenglykol, Glycerin, d-Glucose, d-Hannit u. 
Harnstoff, sowio Gemische von 11-Butylalkohol u. Harnstoff. Es erwies sich, daB die 
n. prim. Alkohole bessere Aufsckliisse gaben ais dio sek. u. tertiaren. Am besten 
verhieltcn sich n. Butyl- u. Amylalkohol. Espe wurde von n. Butylalkohol zu einem 
Stoff aufgeschlossen, der einem nach dem Natronverf. gekochten iihnlieli war, wahrend 
sich Nadelholzer schlechter aufschlieBen lieBen. In der Ablaugc saB der Hauptanteil 
der dcm Holz entzogenen Prodd. in der oberen, alkoh. Schicht, in der unteren, wss., 
war nur wenig gelost. Durch den AufsehluB mit Alkoliol-W.-Gemischen wurde ein 
Lignin extrahiert, das froi von anorgan. Verunreinigungen u. vermutlich dem naturliclicn 
Holzlignin ahnlicher war, ais die mit drast. Kochverff. erhaltenen. Mit diazotierter 
Sulfanil- oder Anthranilsaure lieB sich dies Lignin zu Farbstoffen vom Typ des Mcthyl- 
orango kuppeln. (Tnd. Engng. Chem. 28. 1270—76. Nov. 1936.) FRIEDEMANN.

O. A. Muller und F. stalder, Uber die Chlorierung von Pflanzenstoffen. Es 
werden jo ein Vertretcr der Nadelholzer (Fichte), Laubholzer (Buche), Griiser (Stroh) u. 
Bastfasern (Flachs) ohne Yorbehandlung mit Chlorgas in einem Arbeitsgang auf- 
gesehlossen, um den Chlorbedarf qualitativ u. quantitativ zu ermitteln. In einer Vers.- 
Reihe wurde so lango chloriert, bis das Materiał gleiehmaBig durehchloriert erschicn, 
in einer zweiten wurde 3-mal liinger in der Chloratmospharc belassen. Es verbrauchtcn 
Fichte in 60 Stdn. 62,l°/0 Chlor, in 144 Stdn. 76,7% Chlor, Buche (Stroh, Flachs) in 
48 Stdn. 44,6% (48,5%, 14,3%) Chlor, in 144 Stdn. 78,4% (59,2%, 20,5%) Chlor. Das 
Yerhaltnis von organ, gebundenem Chlor zu Salzsaureehlor liegt bei Fichte u. Stroh bei 
knapp 1: 4, boi Buche sclion nahe bei 1 :5  u. bei Flachs zwischen 1: 5 u. 1:7.  Vff. 
finden einen groBeren ais in der Literatur bekannten Chlorrerbiauch u. proportional 
gróBere Bldg. yon Salzsaure. Dio erhaltenen Celluloseruekstande sind rein weiB bis 
gelbstichig weiB: in der Farbrk. mit Phloroglucin-HCl u. Anilinsulfat durchwcg negativ; 
ihr a-Cellulosegeh., sowie die Kupferzahl lassen Vff. schlieBen, daB es sich um n., nicht 
angegriffene Cellulose handelt. (Papierfabrikant 35. 8—14.8/1. 1937. Zurich.) S t e n z e l .

Sigurd Samuelsen, Die Bleiche von Sulfitzcllstoff. (Paper-Maker Brit. Paper 
Trade J. 92. Annu. Number. 6—26 . 93. Techn. Suppl. 6—15. 1937. — C. 1937. I. 
1842.) Friedemann.

Brian Shera, Fortschritte in der Bleiche von Kraftzellstoff. Allg. iiber Kraftzellstoff. 
Die durch Vereinigung von Sulfiden mit dem Tannin des Holzes entstehenden gelben 
bis braunen „Phlobotannine.". Entfernung dieser an der Luft nachdunkelnden Prodd. 
durch Waschen des Stoffes ohne Luftzutritt. Ilalbgebleichter Kraftstoff durch Ein- 
stufenbleiche oder durch Zweistufenbleiehc bei 3—4% Stoffdichte mit Cl2 (40—60% 
des Gesamtbedarfs) u. mit Ca-Hypochlorit. Hochweifler Kraftstoff durch direkte Chlorung 
mit nachfolgender NaOH-Wasehe (45—60 Min. bei 50° bei 3—8% Stoffdichte u. 1,5
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bis 3% NaOH yom Stoffgewicht). Dic Ca-Hypochloritbleiehe gcschicht bei einer Stoff- 
dichte von 6—10%, einer Temp. von 80—100“ F u. einer Bleichdauer von 3—5 Stundcn. 
Zur Erhaltung guter Festigkcitseigg. darf in der Hypochloritstufe nicht mehr ais 1 % 
wirksames Cl2 yerbraucht werden. Zum SchluB wird der Stoff gewaschen u. in einem 
B ELLM ER -B leicher 2—3 Stdn. bei 70—90° F u. 5—6% Stoffdichto nacligeblcicht. 
Das pn in der Hypochloritstufe ist stets mit NaOH [nicht Ca(OH)2!] iiber 8,4 zu halten. 
Halbgebleichter Kraftzellstoff gibt gute Packpapiere, hochweiBer ist gebleichtem 
Sulfit in der Fai'be ahnlich, aber in Festigkeit uberlegcn. (Paper M ili Wood Pulp N ew s 
60. 14—-16. 2/1. 1937.) F r i e d e m a n n .

P.P. Schorygin und J. A. Rymaschewskaja, Ober dic Oxyathyluther der 
Cellulose. II. Ober Oxydthylather von hohem Yerathcrungsgmde. (I. vgl. C. 1933- II. 
1336.) Ein Monoacetat des Monooxyd!k ylathers der Cellulose (1. c.) wurde bei der Einw. 
der 20-fachen Mengo Eisessig in Ggw. von 7,5% (bezogen auf den A .) H2S 04 bei 70" 
wahrscheinlich unter Veresterung der OH-Gnippo dos Athylenglykolrestes erhalten, 
losl. in W., uniósł, in Aceton u. Chlf.; bei 120° entstand ein Prod. mit 2,5 Acetylgruppen 
im Glykoserest, unlosl. in W., losl. in Aceton u. Choroform. — Ein Dinitrat dos Mono- 
oxyathylfithers bildete sich mit gewohnlicher Nitriersaure bei 30°, unter yerscharftcn 
Bedingungen (C. 1931. I. 3228; 1933. II. 1510) entstand ein Trinitrat. Durch nocli- 
malige Behandlung des Monooxyathylathers mit AthyIenoxyd in Ggw. von 33%ig. 
NaOH wurde der Dioxyalhylather der Cellulose, C]0HI8Or, dargestellt; losl. in W. u. A., 
aus letzterem mit Aceton fallbar; die Viscositat der wss. Lsgg. ist bedeutend gerlnger 
ais beim Monoather. Zers.-Temp. 268°. — Bei der Einw. von Eisessig in Ggw. von 
ZnCl, u. H3PO.,, D. 1,7, traten bei 120° 1,7 Acetylgruppen in das Mol.; mit Essigsiiure- 
anhydrid entstand unter ahnlichen Bedingungen ein Triacetal, losl. in Aceton, Chlf., 
Eisessig. — Bei der Methylierung des Dioxyathylathers naeh C. 1931. II. 549 nahm 
dieser nur 1,53 OCH3 je Glykoserest auf. — Boi noclimaliger Behandlung des Dioxy- 
athylathers mit Athylenoxyd bildete sich der Triozyathylatker, C12H22Oa, leiehtlosl. 
in W., losl. in A. u., zum Untersehicd vom Mono- u. Diather, in Methanol. Bzgl. der 
Konst. der Verb. sind yerschied. Annahmen moglich. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtseliei Chimii] 6 (68). 1632—38. 
1936.) M a u r a c h .

R. Shinoda und E. Inagaki, Ober die Beziehungen zwischen Viscositat und meeha- 
nischen Eigenschaften der Acetylcellulose. Die Viscositiit von Acetylcellulosegemischen 
wird iibereinstimmend mit D u c l e a u x ’ Formel fiir Nitrocellulose durch log =  a x — 6 
ausgedriickt (wobei 1} =  Viscositat einer 6°/oig- Lsg. der Mischcellulose in Acoton bei 25° 
u. x =  Mischungsverhaltnis der beiden Acetylcclluiosen bedeutet). Aus der Beziehung 
zwischen Viscositat u. Beschaffenheit der Filme wird ausgesagt: Das Filmbldg.-Vermogen 
verschwindet unterhalb einer gewissen Viscositatsgrenze. Die Zugspannung entspricht 
dem Mittel ihrer Komponenten; das gleichc gilt fiir gewasserte Filme. Dehnbarkeit, 
Obcrflachenspannung u. a. mechan. Eigg. zeigen keinen Zusammenhang mit der Vis- 
cositat. (Cellulose Ind. 12. 55—59. Dez. 1936. [Naeh engl. Ausz. ref.]) STENZEL.

Rokuro Takahashi, Regenerierte Seide. Die Vorschlage, Lsgg. von EiweiBstoffen 
(bes. in konz. Salzlsgg.) zur Herst. von Kimstfaden zu yerwenden, die Herst. der Lsgg., 
das Verspinnen, die Verwendung solcher Lsgg. zum Impragnieren u. ihre Analyse 
sind besprochen. (Rev. univ. Soie Text. artific. 11. 571—75. 621—25. Nov. 1936.) Suv.

Alois Herzog, Einteilung und Erkennungsmerhnalc der wichtigstcn Kunstfasem. 
5 Tabellen geben die fiir die wichtigsten Kunstseiden u. Kunstspinnfasern (Zellwollen), 
dic groben Kunstfaden, die Kunstbandchen des Handels u. die wichtigsten Papiergarne 
(Zellstoffgarnc) wcsentlichen Merkmale an. (Melliand Textilber. 17. 910—12. Doz. 
1936. Dresden.) St)VERK.

M. Dśribere, Die Bestimmung des aktiren Chlors in den Bleichprodulcten. Be- 
sprechung der wichtigsten Analyscnmethoden: naeh G a y -L u s s a c  mit As20 3; mit dem 
„Chlorometer“ der Ch e m . F a b r i k  „ P y r g o s “ ; naeh PEN O T mit As20 3; mit Hyposulfit 
Na2Ss0 3; naeh J u s t i n -M u e l l e r  mit H20 2; Schnellmeth. mit Indigocarmin u. H,SO,,; 
Meth. zur Unterscheidung von wirklich akt. u. ais Chloramin gebundenem C l2, bei der 
von den Tatsacben Gebrauch gemaeht wird, daB H20 2 in der Kai te nur das Hypochlorit- 
chlor, nicht die Chloraminę zers., u. daB Methylorange kalt nur vom Hypochlorit ent- 
farbt wird. Best. der Gradigkeit von Chlorkalklsgg. durch das spezif. Gewicht; engl. 
u. franzos. Grade. (Papeterie 58. 1122—31. 25/12. 1936.) F r i e d e m a n n .

William G. Chace, Die Prufung auf Schimmel auf Baummlle. Vf. hat dio 
Bńghtsche „Cottrn Blue“-Meth. naehgepriift (C. 1932. I. 310. 1313. 2111) u. mit Cotton
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Blue (Color Index —707) schlechte ResuJtate erhalten. Gut bewahrto sieh Poiriera Bluc 
(N a t i o n a l  A n i l i n ę  a n d  Ch e m ic a l  C o .), eine Mischung unbekannter Zusammen- 
setzung. Das in Lactophenol geloste Muster wird mit einer l%ig. Lsg- des Farbstoffes 
frwarmt, auśgewaschen u. getroeknet. Die Betraehtung erfolgt am beston mit einem 
EASTMAN-Farbfilter mit orangem Ring u. blauer Mitte. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 
716. 14/12.1936.) F r ie d e m a n n .

Alban Eavenson und Joseph W. Creely, Sludien iiber die Beslimmung von Sulfat 
und Schwefelsaure in Wollc. Zur Best. von H„SOi in Wolle sind Methoden mit Triathanol- 
amin, Terephtbalsaurc u. Na-Acetat vorgeschlagen worden (T r o t m a n  u. G e e , C. 1933.
I. 156/II. 1947), sowio Extraktion mit 0,5%ig. Pyridinlsg. u. Titration mit n. NaOH 
u. Phenolphthalein (BARRITT, C. 1935. I. 3739). Vff. bekamen nach der Pyridinmeth. 
im Gegensatz zu B a r r i t t  nur 92,4—93% der Theorie an II,SO.,. Ais Betriebsmeth. 
cmpfehlen sie 5 g Wollc in einer 500-ccin-Flasehe mit 300 ccm 0,5%ig. Pyridinlsg. 
kochend heiti zu iibergieCen, 5 Min. zu schiitteln u. 150 ccm mit 0,051-n. NaOH u. 
Phenolphthalein zu titrieren. Weiterhin wurde die gravimetr. Sulfatbest. mit BaCL 
durchgearbeitet u. verbessert. (Amer. Dyestuff Reporter 25. 719—22. 732. 28/12. 
1936.)” F r i e d e m a n n .

A. Karsten, Neuerungen auf dem Gebiete der Mikrophotographie. (Wbl. Papier- 
fabrikat. 67. 936—37. 5/12.1936. — C. 1936. II. 223. 2828.) F r i e d e m a n n .

Allen Abrams und George J. Brabender, Faktoren, welche die Bestimmung der 
Wasserdampfdurchldssigkeit beeinflussen. (Paper-Maker Brit. Paper Trade J. 92. Annu. 
Number. 64—80. 103. 1936. — C. 1936- II. 723.) F r i e d e m a n n .

0. K. GraeJ. Rechenschieber fu r  SuljiUdure. Verbesserter Rechenschieber zur Aus-
rechnung der Bestimmungen der Kocherlauge beim Sulfitverfahren. (Paper Ind. 18. 
753—54. Dez. 1936.) F r i e d e m a n n .

Oskar Singer, Eine Methode zur Unterscheidumj 1on geblcichlem und ungćbleichlem 
Holzzellstoff. Die Probe wird mit Malachitgrun nach K l e m m  gefarbt, gewaschen u. mit 
ZnCL-J-Lsg. behandelt; es sind dann Schliff u. ungebleichter ZelLstoff grun, gebleichter 
blau. Eine zweite Probe wird zweeks Untersoheidung von Schliff u. Zellstoff nur mit 
ZnCl2-J behandelt, wobei gebleichter Stoff auch blau wird. Bes. bei Vorliegen halb- 
gebleichtor Stoffe empfiehlt es sieh, zwischen Malachitgrun- u. ZnCL-J-Farbung mit 
J-KJ zufarben: gebleichter Zellstoff wird dann blau, ungebleichter Zellstoff u. Schliff 
gelbgrun, wahrend halbgebleichto Stoffe t)bergange von Gelbgriin nach Blau zeigen. 
Bei Malachitgrun u. J-KJ allein wird gebleichter Stoff grau bis hellbraun, ungebleichter 
u. Schliff gelbgriin. Die genannten Methoden gestatten auch eine quantitativo Schatzung. 
(Papierfabrikant 35. 23—24. 15/1. 1937.) F r i e d e m a n n .

1. I. Stakelberg und T. I. Wechotko, Ligninbe&limmung in mit Sulfiizellstoff-
ablauge verunreinigleni Wasser. 250—300 ccm W. werden auf % verdampft; der Riick- 
stand wird mit 10 ccm HCl, 1,19 10 Min. gekocht. Der Nd. wird nach Trocknen bei 
105° ais Lignin gewogen. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 1153—57. 1936.) ScHONFELD.

Fred A. Mennerich, Mikroskopie von Kunstseidefdden. Winko fiir riehtige mkr. 
Betraehtung. Unterscheidung der verschied. Kunstseiden durch Anfarbung mit Neo- 
carmin W oder durch Vgl. ihrer Querschnittsformen; Unters. mattierter Kunstseiden. 
(Amer. Dyestuff Reporter 25. 726—27. 28/12. 1936.) F r i e d e m a n n .

Kalle & Co. Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, Enzymatisches Ent- 
scJUichten. In weiterer Ausbldg. des Verf. des Hauptpatents werden an Stelle von 
N-Basen bas. Sulfonium- u. Phosphoniumverbb. (z. B. Dodecylbenzylmethykulfonium- 
methylsulfał, HexadecyldidthyUulfoniummethylsulfat, Triphenyldodecylphosphoiiium-
bromid, TelradecyhnethylalhylsulfoniuTnsalze, Oleylbenzylmethylsulfoniummelhylsulfat, 
Abietinyldimethylsulfoniummelhylsulfat, Mischungen der Sulfoniumferbb., die man durch 
Umwandlung der aus PalmkemolfeUsauren durch Red. erhaltlichen Alkohole in Mercaplane 
v . Benzylierung derselben, sowie Behawllung mit Methylsulfat gewinnt), auch Arsonium- 
verbb., wie Triathyloclodecylarsoniumbromid, verwendet. (E. P. 455 804 vom 20/6.
1935, ausg. 26/11. 1936. Zus. zu E. P. 428 827; C. 1935. II. 3328.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netzmitkl fiir Mercerisier- 
laugen. Man yerwendet Salze von Sulfamidsauren der Zus. Me03S-N: (R1)(R2), worin 
R, Alkyl, R3 Alkyl mit mindestens 3 C-Atomen ist u. Rx u. R2 zusammen weniger ais 
8 C-Atome besitzen, Me Alkali ist; die Sauren erhalt man durch Ein w. von S 03, C1S03H, 
NH.2SOaH u. dgl. auf sekundare Aminę. — Z. B. setzt man zu einer Mercerisierlauge
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von 30° B6 0,3°/o des Na-Salzes der Di-n-propyUulfamidsdme; oder man lost 15 (Teile) 
Na-Salz von Dii-sobulylsulfamidsaure in 100 Xylenol u. 7 Xylol u. fiigt 5 g dieser 
Mischung zu 1 1 der Lauge. (E. P. 4 5 5  893 vom 8/4. 1936, ausg. 26/11. 1936. D . Prior. 
11/4. 1935.) _ D o n l e .

Bóhme Fettchemie-G. m. b. H., Deutschland, Knitlerfestmachen van Teztilien. 
Man behandelt sie in Ggw. von Sauren (Ameisen-, Essig-, Gitronen-, Wein-, Adipin-, 
Phthalsdure, organ. Sulfon-, Mineralsauren) u. gegebenenfalls in Ggw. von Gelatine, 
Leim, Kohlenhydraten u. dgl., mit einwertigen Aldehyden (OH20 , Acetaldehyd, Furfurol, 
Polymerisationsprodd. u. Deriw. von Alddiydm) u. erhitzt sie dann auf 130—170°. 
Z. B. trankt man Kunstseidegewebe 2 Min. bei 30° mit einer Lsg. yon 5 g Weinsaure, 
5 g CaCI2 u. 100 g CH20  in 1 1 W., preBt aus u. trocknet 20 Min. bei 130°. (F. P. 
805 5 0 4  "vom 27/4. 1936, ausg. 21/11. 1936. D. Prior. 17/8. 1935.) D o n l e .

Farberei Sittertal A.-G., Bruggen, Schweiz, KniUerfestmachen voti Textilien. 
Mail behandelt sie boi ca. 10° mit Hamstoff (I) - CH20  (II)-Lsgg. in Ggw. einer Mischung 
aus aliphat. Sauren vom F. 110° u. von geringem Dissoziationsgrad [Malon-, Bernstein- 
■saure (III)] mit NH4-Salzen von Mineralsauren [NH.,01 (IV), (NH.,)2S04] u. trocknet 
bei 50—100°. — Z. B. wird ein aus Kunstseide bzw. Baumwolle bestehendes Gowebe 
durch eine Lsg. gezogen, die durch Losen von 10 kg I in 60 1 kaltem W., Mischen der 
Lsg. mit 500 g III u. 75 g IV (gelost in 10 1 W.) u. Zugabe yon 30 1 40%ig. II-Lsg. 
erhalten wurde. (E. P. 456 307 vom 7/3. 1936, ausg. 3/12. 1936. D . Prior. 7/3.
1935.) D o n l e .

Pagani & Co., Mailand, Italien, Knitterfcstes Textilgut. Baumwollwaren oder 
Textilien aus Cellulosekunstseide werden mit wss. Lsgg. von Albuminoiden, wie Leim 
oder Gelatine, die durch Einw. yon sauer reagiercnden Substanzen oder Alkali so weit 
abgebaut sind, daB sie nicht mehr gelatinieren, sowie mit Formaldehyd oder Stoffen, 
wie Alaun oder Tannin, beladen ti. dann bei Tempp. zwisehen 80 u. 100° getrocknet. 
Z. B. wird ein Viscosekunstseidegewebe mit einer Lsg. aus 50 Gewiclitsteilen 30%ig. 
Formaldehyd, 2 Laurinalkoholsulfonat, 12 Gelatine, die yorher mit 17,5 Essigsdure
behandelt u. dann mit NH3 auf einen pn-Wert 6,8 eingestellt worden ist, in 900 W.
getrankt; darauf wird abgeąuetscht u. das Gewebo 30 Min. einer Temp. von 90° aus- 
gesetzt. Das so behandelte Gewebo hat seine Weichheit bewahrt, ist knitterfest u. 
wasserfest. (It. P. 327 342 yom 12/1. 1935.) R. H e r b s t .

Celanese Corp. of America, Del., iibert. yon: George R. Blake und George 
W. Seymour, Cumberland, Md., V. St. A., Avivieren von Cellulosederimt-Kumlseide. 
Das Garn wird vor dem Trockenspinnen (Zusatz zur Spinnlsg.), unmittelbar damach 
oder spator mit einer Emulsion bzw. Lsg. behandelt, die einen 1,3-Aiher (mit nebenst.

R-j R, Gruppe), hergestellt durch Kondensation eines Aldehyds mit einem
“ aliphat., gegebenenfalls teilweise yeratherten mehrwertigen Alkohol

O—C—O— oder einer aliphat. Oxyearbonsaure (a-Oxyisobutter-, Glykol-, 
Milchsaure u. dgl.), enthalt. — Beispiel eines Gleitmittelgemisches: 60-^70 (Gewichts- 
teile) des Kondensationsprod. aus HCHO u. dem Monomethylather des Athylenglykols 
f(CH3 • O • CH2 • CH2 • 0 )2 • CH2; Kp. 197—205°], 40—30 oxydiertcs Olivenol u. 6—12 
70°/0ig. wss. Diathylenglykol. (A. P. 2041692 yom 3/9. 1932, ausg. 26/5. 1936.) S a l z m .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung von Damast- 
effekten auf aus pflanzlichen oder kilnstlichen Fasem beslehenden Geuieben. Man druekt 
dicke Lsgg. yon Hamstoff (I), die organ. Sauren u. Cu-Salze — in Ggw. oder Abwesen- 
heit von Weichmachungsmitteln — enthalten, auf u. behandelt nach dem Trocknen 
mit feuchtem CH20-Dampf. — Z. B. gibt man in eine Lsg. von 250 (Teilen) I, 25 Citronen- 
saure u. 2,5 CuSÓ4 in 250 W . 50 „ P a s t ę  S o r o m i n  F “ (J .  H e t z e r ,  Testil-Hilfs- 
mittel-Tabellen, Berlin 1933, S. 165), yersetzt mit 500 Chinaerde, passiert durch ein 
feines Sieb, druekt die M. auf Viscosesatin, trocknet kurz, erwarmt mit GELO-Dampf 
auf 80°, wiischt aus. (F. P. 8 0 4 9 8 8  vom 16/4. 1936, ausg. 6/11. 1936. D . Prior. 18/4.
1935.) D o n l e .

Celanese Corp. ol America, Del., iibert. von: Herbert Platt, Cumberland, Md., 
V. St. A., Herstellung gesteifter Gewebe (Organdy). Gewebe aus organ. Cellulosederiw. 
(Voile, Ninon) werden der Einw. einea Losungsm. (Aceton, Aceton-Methyl- oder Athyl- 
alkohol, CHClj, CH2CI-CH2C1, CH3C1, Diacetonalkohol-CCl4 usw.) in solcher Konz. 
unterworfen, daB die Faden an den Schnittpunkten zusammenkleben, aber ihre Form 
bewahren u. das Gewebe kein glanzendes Aussehen erhalt. So lange das Lósungsm. 
sich noch auf der Faser befindet, wird das Gewebe durch eine geheizte Rollc gefiilirt. 
(A .P. 2 060113 yom 24/3. 1934, ausg. 10/11. 1936.) D o n l e .
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British Celanese Ltd., London, England, Herstellung von Kragen, Manschelten 
v. dgl. Man fiigt zwisehen 2 oder mehr Schichten eines aus nicht thermoplast. Textil- 
stoff bestehenden Gewebes mindestens eine ganz oder teilweise aus Ccllulosederiv.- 
Faden bestehende Schicht, behandelt das Erzeugnis mit einer fliichtigen PI., dic zwar 
bei gewóhnlicher Temp. dio Cellulosederiw. nicht lSst, sie aber in der Hitze weich 
macht (50—90%ig. A. oder Methylalkohol, 80%ig. Athylenglykolmonomethylathcr), 
u. unterwirft es der Einw. von Hitze u! Druck. (E. P. 452296 vom 20/2. 1935, ausg. 
17/9. 1936. A. Prior. 1/8. 1934.) D o n l e .

Victor Emmanuel Yarsley, Sunmatt, Surrey, England, Uberziehen und Im- 
prdgnie.ren von Celluloseprodukten mit Cellulosederivatcn, die in Halogeniden oder 
Cyanatcn der Metalle der 2. oder 3. Gruppe des period. Syst. gelóst sind. Beispiel: 
5 (Teile) faserfórmiger Acotylccllulose (Acetylzahl 60—62°/0) werden in einer Mischung 
von 150 Eisessig, 60 Essigsaureanhydrid, 30 B zl. u. 50 ZnCl2 gelóst. Jutę wird 1 Stde. 
bei 70—75° in dieser Mischung belasscn, dann abgcąuetscht u. mit W. von 20—25° 
stare-u. salzfreigewaschen. (E. P. 444 902 vom 29/9. 1934, ausg. 30/4. 1936.) B r a t jn s .

Elio Liverani, Mailand, Herstellung von Pegamoid bzw. Dennaloid oder wachs- 
leinwandiihnlichen lederarligen Stoffen, darin bestehend, daB mit einer Zeichnung 
(Muster), Parben u. dgl. verseheno Gcwebe verschiedenster Bindung aus Wolle, Seide, 
Kunstseide, Lcinen, Hanf, Jutę oder Papier beidcrseits mit einem Lack aus 84 (Gewichts- 
teilen) Trikresylphosphat, 147 Kollodium, 50 Athylacetat, 60 Aceton, 450 Bzl., 25 Butyl- 
phtlialat., 2 Mollit, 10 Anon u. 10 Methylglykol vcrsehen u. bei 70—80° getrocknet u. 
gaufriert werden. (It. P. 326259 vom 14/9. 1933.) S a l z m a n n .

Monsanto Chemicals Ltd., London, iibert. von: Cecil Chapman, Pinner, Eng
land, Erhohung der Aufsaugefahigkeit von Taschen-, Handtucliem, Arztekittdn u. dgl. 
Man behandelt sie mit einer z. B. 0,4°/oig. wss. Lsg. von 2-Cldor-5-oxytoluol oder 4-Chlor-
l-oxy-3,5-dimethijlbenzol. (A. P. 2062 504 vom 4/12. 1934, ausg. 1/12. 1936. E. Prior. 
12/12. 1933.) D o n l e .

Akt.-Ges. Cilander, Schweiz, Veredeln von Leincngewebcn oder ■garnen. Das Gut 
wird unter Streckung mit Mineralsdure behandelt; zweckmiiBig kann vorher oder 
nachher Behandlung mit Mercerisierlauge unter Spannung erfolgen. Bei Verwendung 
einer //„S04 von 45" Bć u. darunter wird cin verfeinerter Faden erzielt u. Geweben 
ein verfeinertes u. durchscheinendcres Aussehen erteilt; bei Verwendung konz. H2S04 
erhalten die Gewebo auBerdem eine gewisse Versteifung. Z. B. wird ein vorgebleicntes 
Leinengewebe unter Spannung mit H2S04 von 45° Be 12 Sek. behandelt, mit W. 
gespult, der Einw. von NaOH von 30° Bó 10—-30 Sek. lang unter Spannung ausgesetzt, 
gewaschen u. weiterhin unter Streckung getrocknet. — In glcicher Weise konnen Misch- 
gewebe aus Leinen u. a. Textilfasern yeredelt werden. Auch lassen sich durch das 
Verf. Musterungen erzielen. (F. P. 806 136 vom 8/5. 1936, ausg. 8/12. 1936. D. Prior. 
20/4.1936.) R . H e r b s t .

Leonardo Cerini, Castellanza, Italien, Gewinnung von Spinnfasern aus Hanf. 
Die Stengel, Hiilsen u. Blatter werden zu einem breiten Band, Strick oder Zopf ge- 
biindelt, bei 2—3 at 3—4 Stdn. mit 2—3%'S- NaOH gekocht, gewaschen, mit 1—2°/oig- 
NaOCl-Lsg. gebleicht u. abgesauert. Alsdann werden dic Fasern in Seife u. Tiirkisch- 
rotól enthaltendem Bade erweicht, zwisehen Walzen abgepreBt u. gehechelt bzw. in 
Stapel gesehnitten; sie lassen sich wie Baumwolle kammen, kardieren u. verspinnen. 
(It. P. 326138 vom 14/12. 1934.) S a l z m a n n .

Bayerische Stickstoffwerke Akt.-Ges., Deutschland, Feuerschutzmittel. Verbb., 
in denen 1 C-Atom mit allen 4 Wertigkeiten an N gebunden ist (Cyanamid, Dieyanamid, 
ihre Umumidlungsprodd. wie Melam, Melamin, Ammelin, Ammelid usw.), werden, 
gegebenenfalls in Ggw. v o n  Saure, mit Aldehyden (CH20) kondensiert. Man kann den 
Prodd., die zur Impragnierung von Geweben, Holz usw. bestimmt sind, Stoffe, die die 
Brennbarkcit vermindern (Phosphate, Borate, Bromide, Wasserglas), sowie Des- 
infektions- u. KonservierungBmittel zusetzen. (F. P. 805 285 T om  24/4. 1936, ausg. 
16/11. 1936." D . Prior. 20/4. 1935.) D o n l e .

Helmuth Voss, Richard Fromm und Johannes Mau, Hamburg, Ve.rhinderu.ng 
des ScMumens bei der Papierherstellung, z. B. beim Waschen der Holzschnitzel oder im 
Knotenfanger oder beim Aufarbeiten von Zeitungspapier. Zur Vcrhinderungder Schaum- 
bldg. oder zur Zerstórung yon Schaum wird eine geringe Menge einer wss. Lsg. eines 
pflanzliehen Phosphatids zugesetzt. (E. P. 456 572 vom 12/6. 1936, ausg. 10/12. 1936.
D. Prior. 26/6. 1935.) M. F. MULLER.
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Leimen von 
Papier durch Niederschlagen eines Leimungsgemisehes, bestehend aus einem Protein u. 
einer fettsauren Seife oder einem Wachs, auf die Fasern. — Papierstoff mit einem hohen 
Celi. an a-Cellulose wird im Hollander mit W. zu einem 3%ig. Broi angeriibrt u. ge- 
mahlen. Dann werden 11,1 Teile einer 3°/0ig. wss. Lsg. von Na-Stearat u. 22,2 einer 
3%ig. wss. Caseinlag. auf je 100 Fasermaterial zugesetzt. Nach gutem Durchmischen 
wird so viel Fe-freies A12(S04)3 zugegeben, bis die pH-Zahl 4,5 betragt. AnsehlieBend 
wird der Stoff zu Papier yerarbeitet. — Ais Leimungsmittel kann aueh ein Gemisch 
aus laurinsaurem Na u. Blutalbumin oder von Japanuachs u. Casein benutzt werden. 
(E. P. 456 434 vom 1/2. 1935, ausg. 10/12. 1936.) M . F. M u l l e r .

Eastman Kodak Co., Jersey City, N. J., iibert. yon: Gerould T. Lane, Rochester, 
N. Y., Y. St. A., Leimen von Papier fiir photograph. Zweeke durch Behandlung desselben 
mit Dampf von hoher Geschwindigkeit, um dio Luft auszutreiben, u. durch sofortiges 
anschlieBendes Eintauchen in ein Leimbad, woboi sich der Dampf im Innern des Papiers 
kondensiert u. der Baum durch die Leimlsg. ausgefiillt wird. — Zeichnung. (A. PP. 
2059 880 u. 2 059 881 vom 12/3. 1935, ausg. 3/11. 1936.) M. F. M u l l e r .

Institute of Paper Chemistry, iibert. von: Otto Kress und Charles E. Johnson, 
Appleton, Wis., V. St. A., Herstellung von gcleimtem, Erdalkalifullmittel enthałtendcm 
Papier unter Verwendung von Harzleim. Die Teilchen des Erdalkalifiillmittcls werden 
mit einem dttnnen Hiiutchen von Paraffin iiberzogen u. durch Zusatz eines in W. unlosl. 
Proteins wird das Zusammenbacken der Wachsteilchen vermieden u. damit wird das 
Papier hcrgestellt. — Kaustizierter gebrannter Kalk wird in eine koli. Emulsion von 
Paraffin eingetragen. Diese Emulsion besteht z. B. aus 10 (Teilen) Sojabohnenprotein 
oder Milchcasein, die in einer LBg. yon 0,7 Na2C03 in 60 W. bei 65° gelost wurden. Zu 
der warmen Lsg. werden 5 NH4-01eat ais Emulgierungsmittel, die in 5 W. gelost waren, 
zugesetzt. In die Lsg. werden 40 Paraffin (F. 124° F) langsam zugelassen. Nach dem 
Verriihren wird die Emulsion mit warmem W. von etwa 65° auf 5%-Geh. Paraffin 
yerdiinnt. — In einen Hollander werden etwa 500 (Pfund) gebleickter Sodazellstoff u. 
etwa 500 Sulfitzellstoff eingefiillt. Dann wird etwa 1 Gcwichts-°/0 Kolophoniumharz 
zugegeben u. nachher mit Alaun die pn-Zahl auf 4,5—5,0 gebracht. Nun werden 400 
des yorbezeichneten Erdalkalifullmittels zugegeben. Die M . erhalt ein pH yon 7,2—7,4 
u. wird dann auf die Papiermaschine gegeben. (A. P. 2059 464 vom 2/3. 1935, ausg. 
3/11. 1936.) M . F. M u l l e r .

Institute of Paper Chemistry, iibert. von: Otto Kress und Charles E. Johnson, 
Appleton, Wis., V. St. A., Leimen von Papier unter Verwendung einer koli. dispergierten 
Paraffin-Leinwerbindung. Die Dispersion wird auf die fertige Papierbahn aufgetragen 
oder wahrend der Herst. der Papierbahn zugesetzt. — 10 (Teile) Casein u. 0,7 Na„C03 
werden zusammen mit 60 W. bei 60° erhitzt u. nach Zugabe yon 5 NH4-01eat ais Dis- 
pergiermittel werden 40 Paraffinwachs (F. 122° F) langsam eingeriihrt. Das erlialtene 
Gemisch wird unter sehnellem Riiliren mit 1000 W. von 60° yerdiinnt. Mit dieser Leim- 
emulsion wird z. B. eine getroeknete rolie Papierbahn yerleimt, indem dic Emulsion 
durch Eintauchwalzen auf die iiber die Walzen laufende Papierbahn aufgetragen wird. 
(A. P. 2 059 465 vom 28/3.1935, ausg. 3/11. 1936.) _ M . F. M u l l e r .

Mead Corp., Dayton, O., iibert. von: Frank Hadfield, Chillicothe, O., V. St. A. 
Herstellung von Papier, dessen Obcrflaclio mit einer Leimlsg. geleimt ist, die ein Stiirke- 
Casein-Leimgemisch (1) enthalt. Der Leimiiberzug besteht aus 70—85°/0 eines Mineral- 
iullmittels, das gróBtenteils aus einem Carbonat u. zum geringeren Teil aus SatinweiB 
zusammengesetzt ist, u. 30—15% eines I, das zu etwa 90% aus Starkę u. zu 10% aus 
Casein besteht. Das Papier eignet sich bes. fiir Offsetdruck. — Zeichnung. (A. P.
2 059 343 vom 25/7. 1930, ausg. 3/11. 1936.) M. F. M u l l e r .

Paper Patents Co., Necnah, iibert. von: Louis C. Fleck, Appleton, Wisc., Y. St.A., 
Varringerung des Staubens bei der Herstellung von Buchpapier durch Auftragen eines 
Gemisches aus einem fl. Bindemittel u. einer unl. minerał. Substanz. Das Papier wird 
vor dem Aufbringen des gleichmaBig yerriilirten Gemisches erhitzt. Das Gemisch 
muB so stark viseos sein, daB das Papier nicht so rasch von der Fl. durchnetzt wird 
u. eine Trennung der Fl. von der Mineralsubstanz wahrend des Uberziehens des Papieres 
nicht eintritt. (Can. P. 356 294 vom 23/5. 1935, ausg. 3/3. 1936.) M. F. M u l l e r .

Irvington Varnish & Insulator Co., iibert. von: Frederiek M. Damitz, Irvington, 
N. J., V. St. A., Herstellung ton inipraęniertem Papier- m d  Pappenmaterial, bes. zum 
VersehlieBen von GefiiBen. Das Papier oder dic Pappe wird mit einem Cberzug ver- 
sehen, der aus 28 (Teilen) Schellaek, 48 A., 48 ,,Titanox“, 10 Asbestine u. 14 Trikresyl-
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phosphat besteht. Nach dem Aufbringen des Uberzugsmittcls wird das Materiał in 
einem Ofen allmiihlieh auf 280 u. spater auf 300° F erhitzt u. bei dieser Temp. langere 
Zeit gebaeken, um den tlberzug warmewiderstandsfahig zu machen u. um die Wider- 
standsfiihigkeit gegen Chemikalien u. Feuchtigkeit zu erhóhen. (A. P. 2 060 928 vom 
13/9.1933, ausg. 17/11.1936.) M. F. M u l l e r .

Canadian Westinghouse Co. Ltd., Hamilton, Ontario, Canada, iibert. von: 
Gerald H. Mains, Kennett Square, Pa., V. St. A., Herstellung von impriignicrtem 
Papier fiir Formprodukte. Papier wird mit einer sehwachen Leimlsg. behandelt u. ge- 
troeknet. AnschlieBend wird das Papier mit 30—70 Gewiehts-% eines Harzbindemittełs 
impriigniert. — Zeiehnung. Vgl. A. P. 1 987 694; C. 1935. II. 3307. (Can. P. 357 298 
T om  4/4. 1935, ausg. 21/4. 1936.) M . F. M u l l e r .

Soc. d’£tudes d’Inventions, Frankreich, Impragnieren von Behdltern aus Papier 
oder Karton durch Aufbringen eines sehr diinnen Hautchcns aus Latex, das ansehliefiend 
mit einer Schicht aus tier., pflanzlichem oder minerał. Wachs iiberzogen wird. Die 
erhaltenen wasserdichten Behalter dienen insbesondere ais Verpackungs- u. Auf- 
bewahrungsgefaBe fiir Nahrungsmittel, Creme u. dgl. (F. P. 805 623 vom 13/8. 1935, 
ausg. 25/11. 1936.) M . F. M u l l e r .

Continental-Diamond Fibrę Co., iibert. von: Duncalf W. Hollingworth, 
Newark, Del., V. St. A., Herstellung von wasserwiderstandsfahigm Papierstoffmaterialien 
welclie groBe mechan. Festigkeit u. gute elektr. Isołiereigg. besitzen, durch Eintauehen
von Papier o. dgl. in eine Lsg. eines aromat. Aminformaldehydharzes u. anschlieBend in
ein Harzfallbad. Gegebenenfalls wird das harzhaltige Papier noch in eine Hydrolysier- 
lsg. getaucht, worauf z. B. mehrere Papierbahnen ubereinandergelagert u. miteinander 
vereinigt u. getroeknet werden. — Anilin wird in W. suspendiert u. so viel HCI zu- 
gegeben, bis die Lsg. kongoneutrał ist. Dann wird wss. HCHO-Lsg. in einer Menge von
1,3 Mol. HCHO auf 1 Mol. Anilin (I) zugesetzt. Z. B. werden 652 1 einer wss. Lsg., 
welehe 28,56% I enthalt, auf 10001 verd. u. anschlieBend werden 2021 38,6%ig. wss. 
HCHO-Lsg. zugesetzt. Wahrend der Rk. steigt die Temp. ałlmahlieh bis auf 61°. Es 
wird eine 16,7%ig. Harzlsg. erhalten. In diese Lsg. wird Vulkanfiber yon % Zoll Dicke 
72 Stdn. lang cingetaucht. Dann wird die impragnierte Faserstoffbahn in 3%ig. NaOH 
72—96 Stdn. lang eingetaucht. Das Materiał wird dann elektrolytfrei gewaschen u. 
24 Stdn. bei 120—140° F getroeknet u. etwa 2 Min. lang in einer HeiBpresse flach 
gepreBt. Die Stoffbahn wird dann abgckuhlt u. kalandert. — In gleichcr Weiso konnen 
aueh gewohnłiche Papierbahnen behandelt werden, oder es wird Papierstoff im HollSnder 
mit der Harzlsg. getrankt u. dann zu Papier yerarbeitet. (A. P. 2 059 947 vom 30/10.
1933, ausg. 3/11. 1936.) ' M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von William Hale 
Charch, Buffalo, N. Y., V. St. A., Herstellung von wasserfesten Malerialien auS Cellulose, 
regenerierter Cellulose, Cellulosederiw., EiweiBstoffen, Gelatine u, dgl. unter Yer- 
wendung einer wss. Wachsdispersion. — Z. B. wird eine Stoffbahn aus regenerierter 
Cellulose in noch schwach feuchtem Zustande in ein Bad getaucht, das aus einer wss. 
Wachsdispersion besteht, der ein Hartungsmittel fiir das wasserabstoBende Wachs u. 
gegebenenfalls ein Weichmachungsmittel zugesetzt worden ist. Z. B. 60 (Teile) 
Candelillawachs, 28 Paraffinwacks (F. 60°) u. 12 NHj-Stearat. Davon wird eine 2- bis 
20%ig. wss. Dispersion hergestellt, der bei der Behandlung von regenerierter Cellulose
2—15% Glycerin zugesetzt werden. Andere geeignete Gemische enthalten z. B. 60 (Teile) 
Candelillawachs, 24 hochschm. Paraffin, 4 Mastixgummi u. 12 stearinsaures Triathanol- 
amin — oder 50 Camaubawachs, 20 chloriertes Diphenył, 20 hochschm. Paraffin u. 
10 K-Abietat —, oder 60 Candelillawachs, 24 hochschm. Paraffin, 6 Zn-Resinat u. 
10 NH4-Stearat. (A. P. 2061374 vom 9/1. 1932, ausg. 17/11. 1936.) M. F. M u l l e r .

Stanco Inc., Del., iibert. von: Dudley H. Grant, Berkeley Heights, N. J., 
V. St. A., Einuńckelpapier mit Schutzschicht gegen die schadliclien Lichtslrahleti. Das 
Einwickelpapier, bestehend aus transparenten Folien, erhalt einen Sehutzlaekiiberzug, 
der farblose, bestimmte Lichtstrahlen absorbierende Stoffe, wie Chinin, Askulin, 
Methylester von Naphthoesiiuren u. a. enthalt. Beispiel fur einen Schutzlack: 3% Pyr- 
oxylin, 5—25% Amylacetat, 1/i—5% Askulin, 3—10% Monoathylather des Athylen- 
glykols, 10—30% Athylacetat, 2—5% Ricinusol u. 30—70% Bzl., Toluol oder Naphtha. 
(A. P. 2 058 786 vom 2/2. 1931, ausg. 27/10. 1936.) B r a u n s .

De la Roza Corp., New York, Del., V. St. A., Kochen von Sidfitzellstoff unter móg- 
lichstem AusschluB von Luft. Das Ausgangsmaterial, z. B. Holzsohnitzel oder anderes 
fiir die Zełłstoffabrikation in Betraeht kommendes Materiał, wird vor dem Einffillen in
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den Kocher gepreBt, um dio in den Hohlraumen enthaltene Luft zu entfemen, u. ge- 
gebenenfalls werden die Hohlraume mit einer Fl. oder mit einem Gas, das keinen freien O, 
enthalt, gefiillt. Dazu eignot sich z. B. W., dem Tiirkischrotol oder CaO zugesetzt 
worden ist. Die Lsg. wird z. B. heiB unter Druek mit dem unter Vakuum gesetzten 
Cellulosematerial zusammengebracht. — Zcichnung. (E. P. 457 524 vom 27/5. 1935, 
ausg. 24/12. 1936. A. Prior. 28/5. 1934.) M . F. M u l l e r .

Societa Anonima Cartiere Burgo, Verzuolo, Italien, Belmndlung von Cellulose. 
Man behandelt sio mit alkal. Lsgg., denen man Salze von Zn, Sn, Pb, die in die ent- 
sprechenden Hydrato iibergehen, zufiigt, bei 0—25°, befreit sie durch Auspressen, 
Zentrifugieren oder Waschen von einem Teil der Badfl., wascht sie griindlich mit reinem 
W., behandelt sie ca. 12 Stdn. bei 25—30° mit verd. Saure u. erhalt ein Prod., das zur 
Herst. von Nitrocellulose, Filtrier-, Pergamentpapier geeignet ist. (It. P. 329 870 
vom 23/4. 1935.) D o n l e .

Anatole Andrś Lautenberg, Lowcstoft, England, Herslellung von Celluloseacelat 
regelbarer Viscositdt. Die Acetylierung wird in zwei oder mehreren Stufen mit jeweils 
yerschied. Mengen Essigsaureanhydrid (I) durchgefiikrt, wobei z. B. gróBere Mengen I 
in der ersten Stufe Prodd. yon hoherer Viscositat ergeben. — 100 (Teile) Baumwolle 
werden 4 Stdn. bei 22° mit einem Gemisch aus 50 Essigsaureanhydrid, 440 Eisessig u.
4,5 H2S04 behandelt u. die Acetylierung nach Zugabe von weiteren 240 Essigsaure
anhydrid beendet. CH3COOH-Geh. (nach der Hydrolyse) 54,5°/o, Viscositat (25%ig. 
Acetonlsg. von 25°) 120 Sekunden. Verwendungszweck: Herst. von Kunstseide, Lacken, 
Folien u. piast. Massen. (It. P. 323 561 vom 12/1. 1934.) S a l z m a n n .

Kodak-Pathe, Frankreich, Darstellung von Celluloseacelat von besonderer Klarheit. 
Man yerwendet ein Acetylierungsbad, dessen Geh. an Aeylgruppen sich zu 3—25°/0 
aus Sauregruppen mit 3—4 C-Atomen (in der Form von Siiure oder Anhydrid) zu- 
sammensetzt [Propion- (I), Buttersaure]. — 225 kg Baumwolle 4 Stdn. in einer 
Mischung yon 1065 kg CHjCOOH (II) u. 160 kg I boi 38° halten, 675 kg 85%ig. Essig
saureanhydrid zufugen, auf 8° abkiihlen, eine Lsg. von 16 kg H2SO,, in 350 II zufiigen, 
auf 38° orwiirmen. Der Ester wird hydrolysiert, indem man 500 kg 50%ig. II zufiigt, 
70 Stdn. bei 38° halt, 10 kg HCl (35°/0ig) in 100 kg 50%ig. II zusetzt. Man fallt den 
Ester mittels 28%ig. II. (F. P. 805 283 vom 24/4. 1936, ausg. 16/11. 1936. A. Prior. 
25/4. 1935.) D o n l e .

Leon Lilienfeld, Wien, Osterreich, Herstellung eines in Wasser bei Zimmer- 
lemperalur oder niedrigerer Temperatur, in Alkohol und Benzol loslichen Oemisches aus 
Athyloxyathylcellulosen, dad. gek., daB man eine Oxyiithylcellulose, bei dereń Herst. 
mindestens 2 Moll. Oxyiithylierungsmittel auf eine Molekulareinheit C0HI0O6 der 
Cellulose angewandt wurden, mit einem Athylierungsmittel [Athylchlorid (I)] be
handelt. Vorteilhaft geht man von einer Oxyathylcellulosc aus, bei dereń Herst. nicht 
weniger ais 3 bzw. 4 (Gewichtsteile) Atzalkali, ais NaOH berechnet, auf 1 Cellulose 
anwesend war u. fiihrt die Athylierung in Ggw. mindestens der gleichen Menge Alkali 
durch; es empfiehlt sich auBerdem, nicht weniger ais 0,5 W. auf 1 Alkali, ais NaOH 
berechnet, zu yerwenden; auch ist es zweckmiiBig, eine OxyathyleelIulosc zu wiihlen, 
die aus einem Celluloseprod. erhalten wurde, dessen Mol.-GróBe etwas red. ist. — 
Z. B. werden 1000 Cellulose mit 2000 50%ig. NaOH-Lsg. u. 3000 gepulyertem NaOH 
bei ca. 20° bis zur Homogenitat yermischt; nachdem die Alkalicellulose aus der Luft 
150 W. aufgenommen hat, wird sio 24—48 Stdn. mit 4500 Athylenoxyd behandelt; 
dio flockige, in W., A. u. Eisessig uniósł., in verd. NaOH teilweise losl. M. wird im Dreh- 
autoklayen 8—12 Stdn. mit 4000 I auf 110° erhitzt, das Prod. mit W. gewaschen, 
getrocknet, gegebenenfalls weiter gereinigt. Es ist bei 1" in W., Eisessig u. verd. A. 
lósl. u. eignet sich zum Bedrucken u. Appretieren von Geweben, fiir die Herst. von 
Buchbinderleinwand, durehsichtigem Papier, ais Triiger fiir Heilstoffe usw. Da es 
leicht in W. uniósł, gemaclit werden kann, eigent es sich auch fiir die Hem. von Filmen, 
Fiiden, piast. Massen usw. Es hat die Konsistenz eines weichen Harzes. (Schwz. P. 
185141 voin 17/7. 1934, ausg. 16/9. 1936. E. Prior. 17/7. 1933.) D o n l e .

Henry Dreyfus, London, Losungs- und Weichmachungsmittel fiir Cellulosederimte, 
bes. Celluloseacetat (I), bestehend aus den im Kern substituierten Phthalsaureestern 
mit Methyl-, Athyl-, Amyl-, Cetyl- oder Benzylalkohol. Beispiel: 100 acetonlósl. I, 
15 3,5-Dichlorphthalsdurediathylester, 35 Xylolmonomcthylsidfamid, 50 Bzn. u. 50 Alkohol. 
(A. P. 2 062403 vom 3/9. 1932, ausg. 1/12. 1936. E. Prior. 13/10. 1931.) B r a u n s .

British Celanese Ltd., London, Oleitmittel fur Cellulosederiratkunstseide, bestehend 
aus einem zwei- oder mehrwertigen Alkohol (Glycerin, Glykol, Athylenglykol oder

X IX . 1. 148
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Diiithylenglykol) bzw. dessen Ather mit einem niedrigen aliphat. Alkohol (Monomethyl- 
bzw. -athyliither des Athylenglykols u. dgl.) u. Seife (Alkylolamin, NH4OH-SaIze bzw. 
Mono-, Di- oder Triathanolarainverbb. hóherer Fettsauren oder Wollfettalkohole), 
gegebenenfalls mit einem Zusatz von 6— 10% Pflanzen-, leichtem Minerał- u./oder 
sulfoniertem 01. — Beispiel: 1 (Teil) Triathanolaminoleat u. 9 Didlhijlenglykol. (E. P. 
450420 vom 4/3.1935, ausg. 13/8.1936. A. Prior. 2/3.1934.) S a l z m a n n .

British Celanese Ltd., London, Oleitmittel fiir Textilien, Filme und Folien aus 
Celluloseestem, bestehend aus pflanzlichem 01, tier. Fett, Mineralol oder Wachs u. 
Phenol, z. B. 190 (Teilen) 01ivenól u. 10 Kresol. Die hiermit behandelte Kunstseidc 
zeichnet sich durch weichęn Griff u. Geschmeidigkeit aus u. laBt sich ohne vorheriges 
Netzen farben u. mattieren, z. B. mit gegebenenfalls 1 ccm Tetrahydronaphthalin u.
0,5 ccm pine oil im Liter enthaltender 0,5%ig. Seifenlauge. (E. P. 436 703 vom
22/1. 1935, ausg. 14/11. 1935. A. Prior. 23/1. 1934.) S a l z m a n n .

Soc. des Usines Chimiques Rhóne-Poulenc, Frankreich (Erfinder: Ambrose 
W. Standt, V. St. A.,), Herstellung von Celluloseesterfilmen, vorwiegend aus einer 
Mischung von Celluloseacctat, Weichmachern, Paraffin o. dgl., Homogenisierungs- 
mittcln wie Kunst- oder Naturharzen oder Siiuren wie Ricinolsiiure, Milchąaure, Phenone, 
Phloroglucin, 4-Phenylpyrokatechin oder Alkoliolen yon einer geraden Ketto mit 
8—18 C-Atomen u. a. sowie von Losungsmitteln. — Die Lsg. wird auf eine mit Blech- 
mantel fiir Trockenluft umgebcne groBe Walze gegossen, von der der Film konti- 
nuierlich abgenommen wird. Beispiel 14: 68,5% Celluloseacctat (52% Acetylgeh.), 
30 o-Benzoylbenzoesiiurebutylester, 1 Milehsaure u. 0,5 Pigment (Blanc de Baleine). 
(F. P. 806 322 voin 12/5. 1936, ausg. 12/12. 1936. A. Prior. 27/9. 1935.) B r a u n s .

Kodak Ltd., London, ubert. von: James Green McNally und Norman Fre
derick Beach, Rochester, N. Y., V. St. A., Flachliegende Cellulosederivatfolien aus 
hoheren organ. Celluloseestem oder -mischestern, bes. Celluloseacetatpropionat, her- 
gestellt durch oberflaehliches Verseifen einer Folienscite, wahrend die andere Seite 
gegebenenfalls einen Oberzug eines anderen Celluloseesters, z. B. aus Nitrocellulose 
erhalt. Beispielo fiir Verseifungsfll.: 5 NaOH u. 100 W.; 5 NaOH, 50 W. u. 50 A. 
usw. (E. P. 456 832 vom 11/2.1935, ausg. 17/12.1936.) B r a u n s .

Henry Dreyfus, London, ubert. von: William Alexander Dickie und Percy 
Frederick Combę Sowter, Spondon, England, Herstellung von Rohren, Tuben u. dgl., 
Torzugsweise aus Celluloseacctat durch Schrumpfenlassen derselben mit niedrigen 
aliphat. chlorierten KW-stoffen wie CH,C1». (Can. P. 355 243 vom 29/1. 1934, ausg. 
7/1. 1936. E. Priorr. 3/2. u. 14/2. 1933.) " B r u a n s .

Distillers Co. Ltd., Edinburgh, Harold Allden Auden, Banstcad, und Hans 
Peter Staudinger, Epsom, England, Flaschcnkapseln aus Celluloseestem, bes. Cellulose- 
triacetat (I). Die Celluloseester werden in einem Losungsm. gel., das erst beim Erhitzen 
ais solches wirkt, bei Raumtcmp. dagegen Nichtloscr ist. Solehe Lósungsmittel sind: 
Diaeetonalkohol, Benzylalkohol, Furfuryl- u. Tetrahydrofurfurylalkohol (II) u. a. 
Beispiel: 12 g I werden bei 135° in 120 g II gelóst. In diese Lsg. werden die kalten Form- 
k6rper eingetaucht u. die Kapsel dann in einem Bad von 50% W. u. 50 A. von II. 
befreit. AnschlieBend wird sie von der Form abgenommen u. feucht aufbewahrt. 
(E. P. 456 973 vom 18/4. 1935, ausg. 17/12. 1936.) B r a u n s .

Maurice Ferdinand Monbiot, London, Cigarettenpapier bzw. -hiilsen aus Cellu- 
losehydrat. Man verspinnt ungercifte Viscose von niedrigem Salzpunkt (iiber 3,5) oder 
gebrauchliche Viscose, in der Luft oder ein anderes Gas fein vcrteilt worden ist, in 
ein Bad aus 10—18% H,SO, u. 14—20% Na,S04. (E. P. 445 521 vom 9/11. 1935, 
ausg. 14/5.1936.) S a l z m a n n .

Celluloid Corp., ubert. von: William Bowker, Newark, und Bjórn Andersen, 
Maplewood, N. J., V. St. A., Veru:endung von Celluloseaceiat zur Herstellung von Spiel- 
karten. Zur Herst. der Spielkarten wird Celluloscacetat (I), gegebenenfalls zusammen mit 
etwas Nitrocellulose (II), im Gemisch mit Weichmachern bekannter Art, TiO„ ais Full- 
mittel u. gecigneten Losungsmitteln auf Walzen gctrocknet u. in der Hitze verpreflt. — 
Z. B. enthiilt die M. 100 I, 20—35 Weichmacher u. 10—25 Ti02 oder 95—85 I, 5—15 II, 
20—35 Weichmacher u. 10—25 Ti02, wobei die Menge der zu verwendenden Weich- 
machungsmittel naeh der des verwendeten TiO= zu bemessen ist. Auf 100 I bzw. I +  II 
werden 100 eines A.-Aceton-Essigestergemiscb.es ais Losungsm. angewendet. (A. P. 
2052602 Tom 18/5. 1934, ausg. 1/9. 1936.) Eben.

George Stuart Adlington und Laurence Aubrey White, London, Unbrennbar- 
machen von Celluloid durch Eintauchen in ein Bad, welches ein Losungsm., Sn- u.
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Zn-Chlorid enthalt. Beispiel: Eine Celluloidfolie wird mit einer El. aus 40 (VoI.-Teilen) 
Methylalkohol, 8 gesatt. ZnCI2-Lsg., 8 gesatt. SnCL-Lsg. u. 20 Aceton 20 Min. bei 23" 
behandelt. (E. P. 457 350 vom 18/7. 1935, ausg." 24/12. 1936.) B r a u n s .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
I. Lorenz, Die Iłauchgasfrage utul das Gasfach. An Hand des Schrifttums wird 

die Rauch- u. RuBplage, wie sie sich in yerschied. Landem u. Stadten darstellt, be
handelt, die Schoden durch den Elugstaub- u. Schwefeloxydgeh. der Verbrennungsgaso 
von Kohlefeuerstattcn werden geschildert u. dic Vorteile, die der Ersatz der Kohle 
durch den Brennstoff Gas bringt, bcsprochen. (Gas- u. Wasserfach 79. 869—73. 28/11. 
1936. Dessau.) ScHUSTER.

W. Allner, Nachtrag zu ,,Braunkohle ais Rohsloff fiir Stadtgas und Synthesegas“. 
Im AnschluB an die C. 1936. II. 1646 refericrte Arbeit werden die Betriobsergebnisse 
fiir eino Synthesegaserzeugung nach dem Verf. von P in t s c h -H il l e b r a n d  mitgeteilt. 
(Braunkohle 35. 886. 5/12. 1936. Berlin.) S c h u s t e r .

S. I. Ssawtschuk, U ber die optimale Kondensationstemperatur der Methanfraktion 
aus Koksgas. A is giinstigste Temp. fiir die Ausscheidung der Methanfraktion aus 
Kokereigas in L lN D E -A n lag en  ist auf Grund der im O rig in a l angefuhrten Analysen u. 
Berechnungen eine Temp. von — 170 bis — 175° zu betrachten. (Z. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal cliimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 1047—50. Sept. 1936.) ScHONFEŁD.

Carlo Padovani und Piero Franchetti, Die Synthese von Methan aus Gemischen 
von Kohleiioxyd und Wasserstoff. Vff. beschreiben Verss., die sie mit kunstlichcn Ge
mischen aus CO u. H2 u . mit Leuchtgas bei etwa 300—400° u. 10—12 at Druck mit 
Ni- u. gcmischten Katalysatoren (mit Ni, Mn u. Al, Ni-Mn-Al u. Fe oder Ni-Mn-Al u. 
Mg ais akt. Metallen auf Kieselgur oder Aktiykolile) ausgefiihrt haben. Es gelang, 
den CH4-Geh. des Leuchtgascs auf iiber 50 Vol.-% zu steigern. Der Ni-Mn-Al-Kata- 
lysator erwies sich am besten wirksam u. lieB sich auch am bcsten regenerieren. Bei 
Drucken von etwa 100 at ist dio Methanbldg. nur noeh gering, u. die Erniedrigung 
des Katalysators erfolgt viel rasclier ais bei 300—400°. (Atti Congr. naz. Chim. pura 
appl. 5. II. 818—28. 1936. Mailand, Polyteehnikum.) O h l e .

— , Eine neue Nebenprodukten-Gemnnmigsanlage. Beschreibung der Nebenanlagen 
der neueren Koksofenanlage der United Stcei Co. Ltd. in Workington, bes. zur NH3- u. 
Bzl.-Gewinnung. (Ind. Chemist chem. Manufacturcr 12. 413—-21. Sept. 1936.) W a l t h .

Ernst Galie, Yerarbeitungsmdglichkeilen von Teeren. Ubersicht iiber Voltolisieren, 
Spalten, Hydrieren, Behandeln von Teeren unter bes. Beriicksichtigung der neueren 
wissenschaftlichen Arbeiten. (Brennstoff-Chem. 17- 321—26. 1/9. 1936.) W a l t h e r .

— , Ubersicht iiber neuere Verfahren. Beschreibung von 28 neueren Verfahren. I 
Von Spaltycrff. w-erden erlautert das Alco-Gyro-, das Clark-Dampfphasen-, das Kom- / 
binations-, das Dubbs-, das TVP- u. das Einróhrenyerfahren. Die Polymerisation 
ist yertreten mit den therm. Verff. der Puro Oil u. der Kellogg-Co. u. dem katalyt. 
Verff. der Universal Oil Products Co. Die neuen Losemittelyerff. yerwenden 
Chlorex, Crotonaldehyd, schweflige Saure, Furfurol, Nitrobenzol, Phenol, Propan 
oder 2 Lósungsmittel, um Schmierole zu yerbessern, bzw. Trichlor&thylen oder 
ein Gemisch von Athylendichlorid u. Bzl. zum Entparaffinieren ais Losungsm., 
die schwerer sind ais das sich ausscheidende Paraffin u. endlich Bzn. oder 
Gemischo von Bzl. u. Aceton, ebenfalls zum Entparaffinieren. Das Behandeln 
mit H2S 0 4 geschioht bei den D e  L a y a l -  u . SHARPLES-Yerff. mit Hilfe von Zentri- 
fugen u. beim STRATFORD-Verf. bei tieferen Temperaturcn. Um Naturgasbenzin 
von den unerwiinschten leichtsd. Anteilen zu befreien, sind bes. Rcktifikationsyerff. 
entwickelt. Nach dem Verf. zum Konzentrieren der hohersd. Olefine im Gas, wird 
aus Spaltgasen ein Gasgemisch gewonnen, das weniger Methan u. Athan, aber mehr 
hohersd. ungesatt. KW-stoffe enthiilt, u. das sich ais Ausgangsgas fiir die Polymerisation 
eignet. Das Girbotolverf. wascht HaS u. C02 aus H2-haltigen Gasen mit aliphat. 
Aminen aus, wahrend das K 0PPERS-Verf. fiir den gleichen Zweck eino Phenolatlsg. 
verwendet. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 15. 420—77. Okt. 1936.) W ai.THER.C. Candea und c. Manughevici, Die thermische Zersetzung von rumdnischem 
Petroleum von Moreni im Hinblick auf die Bildung von Athylen. (Vgl. C. 1936. U. 
2834.) Die therm. Zers. einer Erdolfraktion von Moreni vom Kp. 150—300° ergab 
eine maximale Athylenbldg. in Kupferrohren bei 800°. Bldg. von Acetylen beginnt 
erst obcrhalb 600°. Von anderen metali. Katalysatoren zeiehnet sich Ni bes. dadurch
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aus, daB cs sehr H2-reiche Gase liefert. Bei 800° besteht 81% des Gases aus H2. In 
dem nicht yergasten Anteil der Destillate steigt der Geh. an ungesatt. KW-stoffen 
u. Aromaten um maximal 20%- (Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. II. 718—26. 
1936. Timisoara [Rumanien], Techn. Hochsch.) O h l e .

R. Fussteig, Verwertung der Raffiruitionsgoudrone. Die hei der Schwefelsaure- 
raffination anfallenden sauren Prodd., die eino Lsg. von yerschied. Polymerisations- 
prodd., Sulfosauren, Erdolharzen u. Asphaltenen darstellen, lassen sieli leicht auf 
Asphaitbitumen u. auf Emulgatoren yorarbeiten. Auch aus don alkal. Raffinations- 
laugen konnen Naphthensauren u. daraus Emulgatoren gewonnen werden. (Teer u. 
Bitumen 34. 383—86. 10/11. 1936.) " CONSOLATI.

G. Hugel, Das syntlietische Petroleum und seine Derivate. Inhaltlich ident. mit der 
C. 1937. I. 1611 referierten Arbeit. (Ann. Office nat. Combustibles liąuides 11. 719 
bis 733. Juli/Aug. 1936.) W a l t h e r .

Kurt Peters und Kurt Winzer, Vcrsuche iiber die Herstellung von Leichtbenzin aus 
Kogasin I I  durch Cracken. Kogasin II wurde durch Abnutschen vom festen Paraffin 
u. durch Dest. von den unter 200° sd. Anteilen befreit, so daB D. 0,787 ist u. 57,6% 
zwischen 200 u. 300° ubergehen. Gcspalten wurde in einem DruckgefiiB von 6,5 1, 
bei Reihe I im leeren DruckgefiiB, bei Reihe II in einer 20 m langen Eisenrohrspirale 
(4 mm liclito Weite) u. bei Reihe III mit einem Einsatz von zwei ineinander geschobenen 
Eisonrohren von 15 u. 43 mm Durchmesser, der in das DruckgefaB eingebaut war. 
Gearbeitet wurde bei 470—530°, bei Stromungsgeschwindigkeiten bis zu 150 ccm/Min. 
u. Drucken bei 100 Atmospharen. — Unter 440° findet nur geringe Zers. statt. Mit 
steigendor Temp. nimmt dio Ausbeuto an Bzn. ziemlich glcichmaBig zu, dio von Gas 
sehr yiel schneller. Mit steigendor Stromungsgeschwindigkeit fiillt die Ausbeuto vom 
Gas wesentlieh schneller ais dio von Benzin. Mit dem Druck steigt auch die Zers., da 
dio Verweilzeit groBer wird. Die stiirksto Zers. betrug 70%, u. zwar rund 45% Bzn., 
8% Gasol u. 17% Gas. — Bei Atmospharendruck u. Tempp. von 555—740° wurden 
bei einem Durchsatz von 2,6—7 ccm/Min. 47—67,4% gespalten. Das Verhaltnis der 
gasformigen zu den fl. Prodd. ist dabei von 2:1  bis 6:1,  wahrend es bei den Druck- 
verss. 1:2  bis 1 :6  ist. Die Jodzahlen sind bei den Benzinen bis 100° bzw. zwischen 
100 u. 200 bzw. 200—300°, bei den Druekverss. rund 184 bzw. 130 bzw. 43—56, u. bei 
den Verss. ohne Druck 200 bzw. 186 bzw. 47,5. — Die Spaltbenzine sind daher leicht 
hydrierbar. Die Oetanzahl fiillt durch Hydrieren von 56 (Vers.-Reihc II) bzw. 64 
(Vers.-Reihe III) auf 48,5. Wird das Spaltbenzin mit C.,H4 unter 60 at u. einem Phos- 
phorsaurekatalysator auf 330° erwarmt, so wird C,H., an das Spaltbenzin angelagert. — 
Phosphorsiiure katalysiert auch die Spaltung yon Kogasin 11. (Brennstoff-Chem. 17. 
301—06. 15/8. 1936.) W a l t h e r .

Carl W. Berger, Praktische Belrachtungen iiber die Bestandigkeil gegen Sonnenlieht. 
Manche Spaltbenzine sind selbst bestandig gegen Sonnenlieht, bowirken aber, wenn 
sie mit Destillatbenzin gemischt werden, daB das Gemisch im Sonnenlieht einen Schleier 
bekommt. Es scheint so, ais ob das Spaltbenzin geniigeiid Stoffe enthalt, die es selbst 
sonnenbestandig machen, die aber bei der Verdiinnung mit Destillatbonzin das Gemisch 
inibestandig machen. Im allg. mussen dann aus dem Spaltbenzin S-Verbb. durch eino 
Behandlung mit Pb-Sulfid entfernt bzw. umgewandelt werden. (Refiner natur. Gasoline 
Manufacturer 15. 411—12. Okt. 1936.) W a l t h e r .

Richard Heinze und Maximilian Marder, Ober eine zwechnajSige Arbeitsweise 
zur Herstellung von Dieselkraftstoffen. Bei Dieselkraftstoffen gloicher Siedekennziffer 
(290) steht die motor, gemessene Cetenzahl in fast linearer Beziehung zur Dichto. Bei 
gleicher D. steigt der Cetengeh. mit der Siedekennziffer. Praktionen mit engem Siede- 
bereieh (270—290°) haben die gleiche Cetonzahl wie solche mit weiterem Siedobereieh 
(170—390°), wenn nur die Siedekennziffer gleieh ist. (Brennstoff-Chem. 17. 326—30. 
1/9. 1936.) W a l t h e r .

M. Louis, M. R. Laurent und M. Metrot, Forsludien iiber die Stabililat von 
Ileizolen. Beim Mischen von verschied. Heizolen (u. a. Spaltruckstiinden u. russ. Ole) 
konnen Asphalte ausgefallt werden. Heizole a]tern in der Warme schneller, wenn sic 
Asphalt enthalten. (Ann. Office nat. Combustibles liąuides 11. 419—32. Mai/Juni 
1936.) W a l t h e r .

Jean Jacaues Trillat und Renee Vaille, Eine Methode zur Mes&ung der Adsorp- 
tion voti Olen durch metallische Oberflachcn. Ausgehend von der bekannten Tatsache, 
daB bei einem Ol, das in Beruhrung mit reinem W. steht, die Spannung an der Grenz- 
seliicht Ol-W. ais Funktion der Zeit einem Grenzwert zustrebt u. daB auBerdem diese
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Spannung abhangt von der Aktivitat des Ols, messen Vff. zunachst diese Spannung 
fiir Gemische yon Paraffinol- u. Olsaure in dem Konz.-Bereich 1: 500—1: 100 000 in 
Abhangigkeit yon der Zeit u. der Konzentration. Fiir jede Konz. worden charakterist. 
Kurven erhalten. Bringt man nun das Olgcmisch in Kontakt mit einer Metallober- 
flaehe, so wird ein Teil des Ols adsorbiert. Bestimmt man mm nochmals die Spannung 
des Gemisohes gegon reines W., so erhalt man eine Kurve, aus der man die Konz. der 
Olsauro festlegen kann. Hieraus kann man weiter dic Mengo der an der Metallober- 
flache adsorbierten Olsauro u. damit dio Dicke des Olfilms beroehnen. (C. R. hebd. 
Sćanoes Aead. Sci. 202. 2134—36. 29/6. 1936.) G o t t f r i e d .

Jean-Jacąues Trillat und Renee Vaille, Untersuchungen iiber den Fettgrad 
(onctuositk) von Je.iten Mineralolen. Im AnschluB an friihere Unterss. (vgl. vorst. Ref.) 
iiber die Adsorption von Olsaure aus einem Gemisch mit Paraffinol an Motallober- 
flachen wird dio adsorbierende Wrkg. von Filtrierpapier u. Glaswollc an dem gleichen 
Gemisch untersueht. In beiden Fallen werden obonfalls die Olsauromoll. stark ad
sorbiert. Verss. iiber die Adsorption von techn. Olen an Stahlkugeln ergaben, daB dio 
Moll. mit einem permanenten elektr. Moment (nicht gesatt. KW-stoffc, Fettsauren 
usw.) von der Metalloberfliiche adsorbiert werden. (C. R. hebd. Soances Acad. Sci. 202. 
159—61. 15/7. 1936.) G o t t f r i e d .

J. J. Trillat und Renee Vaille, Die Adsorption von Olen in Hinblick auf ihre 
Schmierfahigkeit. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird die Oberflachengrenzspannung zwisehen 
W. u. Paraffinol, dem geringo Mongen Oleinsaure zugesetzt werden, zunachst mit der 
RingabreiBmeth. zeitlich yerfolgt, u. dabei im Laufe von 100 Stdn. doutliches Abnohmon 
gefunden. Bei don weiteren Unterss. belasten Vff. den Ring mit einem konstanten 
Gewicht, u', beobachtoten mkr. das allmahliche Emporwandern dos Ringes bis zum 
AbriB. Yff. erhalten so sehr gut reproduzierbare Kuryen, bei denen schon Zusatze 
von 10-3 % Siiure deutlich erkennbar sind, u. benutzen diese MeBmeth., um Ver- 
armung des ursprungliehen Gemisohes an akt. Moll. zu yerfolgen. Sio finden ein Ab- 
sinken der Konz. von 1: 2800 auf 1: 30 000 bei Filtration durch Papierfilter, von 1: 500 
auf 1:10 000 boi Benutzung mehreror Filter. Bei Uberstrómen iiber Stahlkugeln 
wird eine Schicht von etwa 26 /i/i oder 12 akt. Moll. adsorbiert. Diese Verss. wurden 
auch auf techn. Schmierole ausgedehnt, u. entsprechendc Ergebnisse erhalten. Diese 
Verss. zeigen, daB die akt. Moll. boi ruhender Fl. sehr allmahlich in die Grenzflache 
wandem, u. dereń Eigg. veriindern. (J. Chim. physique Rev. gen. Colloides 33. 742—58. 
25/11. 1936. Besancon, Inst. do Physiąue.) K. H o f f m a n n .

Jahn, Warum Naturasphalt? Besprechung seiner Vorteile. (Asphalt u. Teer. 
StraBenbautechn. 37. 19—20. 13/1. 1937.) CONSOLATI.

Edmund Graefe, Flux und Cut-back. Ais Verdiinnungsmittel fiir Cut-back-
Asphalte kommen fliichtige Prodd. in Frage, mit denen man Asphalt, der schon dio go- 
wiinschte Konsistenz hat, voriibergehend in eine fl. Form iiberfiihrt, die dann beim 
Lagern auf der StraBe den Asphalt in der ursprungliehen Konsistenz hinterlaBt. Flux 
oder Flusol ist ein nicht oder schwer fluehtigcs Ol, mit dem man Asphalt, der an sich 
cino ungeeignete Konsistenz fiir den beabsiehtigten Zweek hat, dauernd in den Zustand 
der gewiinschten Weichheit yersetzt. (Teer u. Bitumen 34. 355—56. 10/10. 1936. 
Dresden.) CONSOLATI.

R. N. Traxler, Physikalisclie Chemie von Asphaltbitunien. Es wird eine Cbersicht
iiber Forschungsfortschritto der letzton Jahro gegeben. Vf. kommt zu dem SchluB, daB 
die unterschiedlichen Ansichten iiber Wesen u. Eigg. der Asphalte von der komplexen 
Zus. derselben stammen, ferner von dem Umstand, daB Asphalte yerschied. Ursprungs 
u. von yerschied. Gewinnungsweise groBe Unterschiede ihrer Eigg. aufweisen, u. daB 
schlieBlich die Best. der Eigg. durch mehrero Kennzeichen beeinfluBt wird. (Chem. 
Reyiews 19. 119—43. Okt. 1936.) C o n s o l a t i .

E. Gerlach, Veranderung der physikalischen Eigenschaften des Bitumens bei 
Herstellung von Walzasphaltgemischen mit verschiedenen Temperaturen. Erst bei An
wendung sehr hoher Tempp. wahrend der Mischzeit (iiber 200°) treten Veranderungen 
im Bitumen ein, wenn es zusammen mit Gesteinsmaterialien erhitzt wird. Dio Andc- 
rungen machen sich in einem Anstoigen des F. u. Absinken der Penetrations- u. Duk- 
tilitatswerte bemerkbar. Beim Erhitzen des Bitumens f u r  s i c h  tritt keino nennens- 
werte Anderung ein. (Teer u. Bitumen 34. 381—83. 10/11. 1936.) C o n s o l a t i .

Kurt Adloff, Bitumen ais Dichtungsmittel im Bau von Fabrikanlagen. (Bitumen 6.
226—28. Dez. 1936. Siogen i. W.) C o n s o l a t i .
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J. Oberbach, Wo stehen wir im bituminósen Strafienbau ? Fortschrittsbericht. 
(Bitumen 6. 194—201. 221—26. Nov. 1936. Berlin.) CONSOLATI.

Bewersdorf, Bituminose Boden- und Untergnindverfestigung. Besprechung der in 
USA iiblichen Methoden. (Teer u. Bitumen 34. 427—28. 20/12. 1936.) Co n s o l a t i .

Th. Temme, Das Problem der Haftfestigkeit von Bindemittel gegenuber Ocstein. 
Zusammenfassung einer engl. Stellungnahme zu dieser Frage. (Teer u. Bitumen 34. 
374—76. 1/11. 1936.) C o n s o l a t i .

Wilhelm Geissler und Walter Riedel, Zur Pragę der Haftfestigkeit. Ent- 
gegnung an OBERBACH, C. 1937. I. 252. (Teer u. Bitumen 34. 415—18. 10/12. 1936. 
Dresden.) CONSOLATI.

W. Riedel, Die Auswertung der Haftfestigkeitsbestimmung fiir die Prazis. Der 
Haftfestigkeitswert ermóglicht eine sehr weitgehende Charakterisierung eines Gesteins. 
Die Best. der Haftfestigkeit eines Bitumens u. eines Tecrs am Gestein geniigt, um be- 
stimmte Voraussagen iiber sein Verh. aueh bei anderen Bindemitteln zuzulassen. 
Die Verwendungsmóglichkeit von Gesteinen mit versehied. Haftfestigkeitswerten fur 
yerschied. StraBenbauweisen wird crórtert. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 36. 
977—81. 2/12.1936. Dresden.) C o n s o l a t i .

Bemer, Erfahrungen mit Feinmineraldecken unter Verwendung von niedriqlropfendc.ni 
Bindemittel. (Teer u. Bitumen 34. 325—27. 20/9. 1936. Berlin.) CONSOLATI.

Otto Pfrengle, Die Ruckgewinnung von Bitumen aus Mineralgemischen. Es wird 
ein Verf. beschrieben, Bitumen aus Mineral-Bitumengemisehen zurtickzugewinnen, 
wobei Vorschlage zur Vermeidung yerschied. Fehler gemacht werden. Um den Endpunkt 
des Ausriihrens des zum Losen benutzten CHC13 feststellen zu konnen, wird ein Yerf. be
schrieben, das gestattet, kleinste Spuren des LCsungsm. nachzuweisen. (Asphalt u. Teer. 
StraBenbautechn. 36. 861—65. 21/10. 1936.) CONSOLATI.

R. H. Lewis und J. Y. Welbom, Studien iiber Strapcnteer. Eine groBere Anzahl 
yon StraBenteeren werden hinsichtlich ihrer Eignung gemaB don ASTM.-Normen u. 
ihrer prakt. Verwendbarkeit untersucht. Zahlreichc Abb. u. Tabellen im Original. 
(Publ. Roads 17. 89—109. Juli 1936.) C o n s o l a t i .

A. T. ter Linden, Flugaschemesmngen. Es wird ausgefuhrt, welchen Erforder- 
nissen MeBgerate fiir dio Flugaschebest. entsprechcn miissen; ein neues MeBgerat wird 
beschrieben. Hiermit erhaltene Ergebnisse fiir eine yollstandige Warme- u. Asche- 
bilanz werden mitgeteilt. (Vgl. C. 1937. I. 1989.) (Z. Dampfkesselunters.- u. Yersicher.- 
Ges. a. G. 61. 96—98. Nov. 1936.) D r e w s .

Eldon A. Means und Edward Newman, Blasefur das Destillieren im Hochmkuum. 
Der Dest.-Kolben weist in seinem Hals eine ringformige Rinne auf, dio seitlich einen 
Ablauf besitzt. Der Hals geht nach oben in einen Kiililer iiber, durch den das Vakuum 
angreift. Die Dest.-Dampfe kondensieren im Hals oder im Kiihler; das Destillat 
sammelt sich in der Rinne u. flieBt aus dieser ab. So werden Dampfstauungen yer- 
mieden, die beim Destillieren aus einem iiblichen Kolben mit seitliehem Ableitungsrohr 
am Hals oft eine Erhóhung der Temp. des Kolbeninhalts um 50° bewirken konnen. 
(Rcfiner natur. Gasoline Manufacturer 15- 414—15. Okt. 1936.) W a l t h e r .

G. M. Mach, Zur Phenolbestimmung. Bemerkungen zur Arbeit von M i k l a - 
SCEEW SKI (C. 1936. I. 693). (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 1168—70. 1936.) S c h ÓNFELD.

Denis S. Sneigr, Oenaue Analyse von Naturgasen. Nachdem C02 u. H20  entfernt 
sind, werden dio KW-stoffe (CH, bis C5H12) yerfl. u. dann fraktioniert "yerdampft. 
Im CH4 wird der N2-Geh. mit dem Interfcrometer gemessen. C02 wird im Ausgangsgas 
durch dio iibliche Gasanalyse bestimmt. 0 2 wird so ermittelt, daB man Aceton allein 
u. Aceton, das mit dem Gas in Beruhrung steht, mit gefiltertem ultrayiolettem Liclit 
bestrahlt, bis dio blaue Farbę des letztcren in die griine des ersteren iibergeht, u. zwar 
wird die dazu erforderliche Zeit gemessen. (Oil Weekly 82. Nr. 10. 29—30. 17/8. 
1936.) ~ W a l t h e r .

E. Fouret, Bestimmung des Hartasphalts. Beschreibung der Meth. nach M. WOOG. 
(Documentat. sci. 5. 104—07. April 1936.) C o n s o l a t i .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vorbehandeln von Rohbraun- 
kohle zum Brikettieren, dad. gek., daB die Rohbraunkohle so fein gemahlen u. im Trockner 
einer so starken kiinstlichen Beliiftung ausgesetzt wird, daB sie im heifien Zustande, 
ohne dabei der Gefahr der Selbstentzundung ausgesetzt zu sein, unmittelbar anschlieBend 
ohne bes. Kuhlung den Brikettierpressen zugefiihrt werden kann. — Durch die starko
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Beliiftung der Kohle im Trocknor soli eine Absattigung der ungesatt. Bestandteile er- 
folgen, so daB auch ohne Kuhlung nicht mehr die Gefahr einer Selbstentzundung besteht. 
Die erhaltenen Brikette sind von hoher Harte u. D ., sehr lagerfahig u. halten im Feuer 
gut zusammen. (D. R. P. 639 610 KI. lOb vom 23/8. 1929, ausg. 9/12.1936.) D e r s i n .

Alfred Mentzel, Berlin-Schóneberg, Oewinnung fliissiger Kohlenicasserstoffe durch i 
thermische Behandlung von Kohle, Torf o. dgl. unter unmittelbarer katalyt. Beein- I 
flussung der entstehenden fliichtigen Erzeugnisse, woboi der Brennstoff, in Schichten I 
von nicht mehr ais 5 mm Dicke ausgebreitet, an don Katalysatoren vorbeigefuhrt wird, 
dad. gek., daB dio Katalysatoren in einer Entfemung von nicht mehr ais 10 mm von der 
Gutschicht angeordnet sind, wobei Staubbldg. yermieden wird. — 2 weitere Anspriiche. 
Der Brennstoff soli in diinner Schiclit auf einer wandernden Herdflache ausgebreitet 
u. an den Katalysatoren vorbei gofuhrt werdon, dio in Form von Gittern oder Netzen 
dariiber aufgehangt sind. (D. R. P. 638 056 KI. lOa vom 8/4. 1931, ausg. 9/11. 
1936.) D e r s i n .

Carl Still G. m. b. H., Recklinghausen, Verkoken von Stcinkohlen in ununter- 
brochen betriebenen Kammer- oder Retortenófen, dad. gek., daB wahrend der Ver- 
kokung im Ofen ein den Atmospharendruck orhoblich uborsteigender Gasdruck, beispiels
weise ein 'Oberdruck von iiber 1000 mm WS, aufrecht erhalten wird, wobei die Ai>- 
fiihrung dor unter t)berdruck stehenden Dest.-Gase aus Hohlkanalen im Innem der 
Brennstoffmasse durch an diese angeschlossene Gasabfiihrrohro crfolgt. — Die not- 
wendige Gasdichtigkeit wird durch Anwendung von Ofenwandungon aus feuerfestem 
Stalli erreicht. Man erhalt boi Tempp. von 600—700° aus Stoinkohle einen Schwelkoks 
von hoher Festigkeit u. groBer Dichte. (D. R. P. 638115 KI. lOa vom 20/3. 1934, ausg. 
10/11. 1936.) D e r s i n .

Nelson Consitt, James Smith und Richard Ernest Cowell, Middlesbrough, Eng- 
land, Verkokung von Kohle-Ólmischungen. Fein gcmahlene Kohle, Torf, Schiefer u. dgl. 
wird mit einem hocbsd. Mineralol angopastet u. unter Riihrcn langere Żeit unter Riick- 
fluBkuhlung auf etwa 325° erhitzt. Dabei kann man noch Katalysatoren, wie Fe20 3, A. 
oder A1C13 zusetzen. Die M. wird danach in Retorten iibergefuhrt, in denen sie boi 
500—600° verkokt wird. Die abdest. Oldampfe gelangen in eine Kolonne, in der sio in 
handelsiibliehe Fraktionen zerlcgt werdon, wahrend das hochsd. Ruckstandsol ornout 
zum Anpasten der Kohle Verwendung findet. (E. P. 449 619 vom 31/12. 1934, ausg.

Carl Still G. m. b. H., Recklinghausen, Hersłellen von schuiefelarmem Koks, dad. 
gek., daB die mit einer wss. Lsg. von Schwermetallverbb. der 6. oder 8. Gruppo des 
period. Syst. allein oder in Verb. mit Metallvcrbb. der 1., 2. oder 3. Gruppe des period. 
Syst. in geringer Konz. (unter 0,1%) versetzte Kohle oder Kohlenmischung unter Innen- 
absaugung der Dest.-Gase verkokt wird. —- Dadurcb wird der organ, gebundene S in 
t l2S  ubergefiihrt u. der ursprunglicho >?-Geh. des Kokses, z. B. von 1,32 auf 0,5%, 
heruntergedriickt. (D. R. P. 638 055 KI. lOa vom 26/11. 1933, ausg. 9/11.
1936.) D e r s i n .

Gabor Szigeth, Budapest, Herstellung von Stadtgas bzw. Kohlenwassergas aus 
Braunkohle u. aus anderen Brennstoffen geringeren Heizwertes. Um die bei dor Ent- 
gasung von Braunkolilen o. dgl. entstehenden groBen W.-Dampfmengen, dio botracht- 
liche Mengen an CO, u. H,S enthalten, zu entfemen, ist oberhalb der senkrechten 
Dest.-Kammer ein auBenbeheizter Raum angeordnet, der mit der Ofenkammer ein 
einheitliches Ganzes bildet u. ais Trocknor bzw. Vordest.-Raum dient. Aus diesem 
Raum werden im wesentlichen nur W.-Dampf u. C02 abgefiihrt. Die Abfiihrung der 
Stadtgaso genormter Zus. oder Kohlenwassergas erfolgt an einer unteren GasauslaO- 
óffnung, die am unteren Ende der Teercrackzone angeordnet ist. An diese Zone schlieBt 
sich nach unten die hoclierhitzte Dest.-Zone u. die Wasscrgaszone an. (Oe. P. 147 798 
T om  28/5. 1934, ausg. 25/11. 1936. Ung. Prior. 1/6. 1933.) H a u s w a l d .

Harald Kemmer und Max Raschig, Deutschland, Abscheidung ton Schwefel- 
wasserstoff aus Gascn dureh Auswaschung im Gegenstrom in Form von Schwefelammon- 
verbb., dad. gek., daB das Gas bei Tempp., welche tiefer liegen ais sie mit n. Kiihl- 
wasser erreicht werden, also bei Tempp. unter etwa +5° gewaschen wird, wobei wahrend 
des Waschens ein tlberschuB an zur (NHi)2S-Bldg. erforderlichem NH3 aufrecht erhalten 
wird. Bei der Auswaschung wird am Gasaustritt eine Temp. dicht iiber der Temp. 
eingehalten, bei der im Waschwasser Eisbldg. eintritt. Nach dem Gaseintritt (W.- 
Austritt) hin wird die Temp. entsprechend der zunehmenden Konz. des Waschwassers 
an gelósten Ammonsulfidverbb. emiedrigt. Bei C02-haltigen Gascn werden dio Temp.

30/7. 1936.) D e r s i n .
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u. der NH3-Geh. so eingeregelt, daB jeweils mehr H2S ais C02 ausgewaschen wird. 
Der hierbei yerbleibende Rest an CO, wird ais (NH.,)2C03 gewonnen. (F. P. 804273 
Tom 23/3. 1936, ausg. 20/10. 1936. D. Prior. 22/3. 1935.) H a u s w a l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscbland, Entfemm von schwachen gas- 
fórmigen Sauren aus Gasen. Ais Waschfll. werden Lsgg. von Salzen von Aminosauren 
yerwendet, die sich von einem prim., sek. oder tert. Amin ableiten, das mindestens
2 N-Atome enthalt, bes. von Salzen solcher Aminosauren, die sich vom Athylendiamin 
oder dessen Deriw. ableiten. Zum Waschen eines Braunkohlenhydrierungsabgases 
oder zum Entfernen yon H,S aus diesen enthaltenden Gasen wird z. B. eine 45°/0ig. 
Lsg. von diathylentriaminodiessigsaurem Na, zum Auswaschen von C02 aus Gasen 
z. B. eine 40% ig. Lsg. von triathylentetraminmonoessigsaurem K, zum Entfernen 
von S 02 aus Rauchgasen z. B. eino 30%ig. Lsg. von trioxathylathylendiaminmono- 
essigsaurem K benutzt. (F. P. 805095 vom 3/4.1936, ausg. 10/11.1936. D. Prior. 
4/4. 1935.) ' H o r n .

Carlo Padowani, Mailand, It., Vergasung von Mineralohn. Dio Mineralóle werden 
zuniichst Yerdampft u. die Diimpfe durch geheizte katalyt. Massen (A-Kohle, Silićagel 
usw. fiir sich allein oder zusammen mit schwer oxydierbaren Metallen wie Cr, Mn, 
Ni, Co, leicht osydierbaren Metallen wie Fe, Cu, Zn u. schwer reduzierbaren Oxyden 
wio Al, Mg, Ca, Zr, Th) unter einem bestimmten Druek in Ggw. oxydierender Gaso 
geleitet, wobei die Gase (W.-Dampf, CO», 0 2, Luft) in solchen Mengen angowandt 
werden, daB samtlicher C der Ole in CÓ umgewandelt wird. (It. P. 325306 vom 
8/11. 1934.) H a u s w a l d .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Joseph G. Alther, Chicago, 111., 
V. St. A., Warmebchandlung von Flussigkciten. Die Fil., insbesondero KW-stoffóle, 
werden in einem Róhrensystem von zwei gegeniiberliegenden Seiten unter Ausnutzung 
der Warmeleitung u. -strahlung erhitzt. Ais warmestrahlende Flachę werden hoch- 
feuerfeste Stoffe, wie gebrannte Tonerde, Silica o. dgl. verwendet. Auf diese Weise 
soli beim Cracken von KW-stoffólen ein giinstigerer Warmeiibergang u. ein erhóhter 
Durchsatz bei gleichcr Heizflache gegeniiber der bisher iiblichen Arbeitsweise erzielt, 
sowie die Ausbeute, dio Octanzahl u. die Klopffestigkeit des Gasolins erhóht werden. 
ohne daB Gasbldg. oder Verkokung eintritt. (A. P. 2029 292 vom 4/6. 1932, ausg. 
4/2. 1936.) E. W o l f f .

Maurice B. Cooke, New York, N. Y., SpalU-erfahren. Rohól wird in einer Heiz- 
schlange, die von heiBen Verbrennungsgasen umspiilt wird, auf seine Verdampfungstemp. 
erhitzt u. danach in einem Verdampfcr in óldampfe u. Ruckstandsól zerlegt. Die 01- 
dampfe werden zusammen mit den heiBen Verbrennungsgasen, dereń Temp. durch 
Zusatz von W.-Dampf reguliert wird, in eine Spaltkammer geleitet, worauf die Spaltrk. 
durch Einspritzen von kaltem 01 unterbrochen wird. Aus dem Kondensat werden dic 
gebildeten Leichtóle durch fraktionierte Dest. gewonnen. Man kann auch ein von 
leichtsd. Anteilen befreites Rohól ais Ausgangsól yerwenden. (A. PP. 2 046 501 u.
2 046 502 vom 12/3. 1932, ausg. 7/7. 1936.) D e r s i n .

Texas Pacific Coal & Oil Co., Fort Worth, Tex., iibert. von: George M. Pfau, 
Fort Worth, Tex., V. St. A., Spaltterfahren. Rohól wird in einer Rohrschlange erhitzt 
u. in einen Verdampfer eingefiihrt. Die Óldampfe werden mit hochiiberhitzten Rest- 
gasen des Verf. gemischt u. in eine Rk.-Kammer eingeleitet, aus der sie in eine 2. Rk.- 
Kammer treten, in die gleichzeitig das Verdampferriickstandsól u. der Riicklauf der 
Fraktionierkolonne gelangen. In diese werden die Dampfc, die aus der 2. Rk.-Kammer 
koramen, zwecks Abscheidung des Bzn. eingefiihrt. Man erhalt ein bes. klopffestes 
Benzin. (A. P. 2049 018 vom 5/4. 1933, ausg. 28/7. 1936.) D e r s i n .

Gasoline Products Co. Inc., Newark, N. J., iibert. yon: Percival C. Keith, 
Peapack, N. J., V. St. A., Spaltverfahrcn. Schweres Ausgangsól wird durch Warme- 
austausch in einem Verdampfer durch heiBe Óldampfe erhitzt u. in einen 2. Verdampfer 
eingefiihrt, worauf aus diesem eine Mittelfraktion zu einer auf 840—880° F erhitzten 
Spaltschlange (Viscositatsbrecher) geleitet u. von unten in den Verdampfer wieder ein- 
gefiihrt wird. Die hier unkondensiert gebliebenen Antcile werden einer Fraktionier
kolonne zugefiihrt. Die Leichtoldampfe gehen zur Kondensation, wahrend das RiickfluB- 
kondensat nach Zumischung einer ahnlichen, fremden Olfraktion zu einer 2. Spalt- 
schlango geleitet wird, in der eine Spaltung bei 900—1000° F erfolgt. Das heiBe Spalt- 
prod. wird in den vorher erwahnten Verdampfer eingeleitet. (A. P. 2046 385 vom 
10/2.1934, ausg. 7/7. 1936.) D e r s i n .
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Universal Oil Products Co., Chicago, II!., ubert. von: William R. Howard,
Washington, D . C., V. St. A., Spallverfahren. Das Ausgangsol wird in einer Spalt- 
schlange unter Druck auf Spalttemp. erhitzt u. in einen Vcrdampfer geleitet, aus dem 
die Oldampfe zu einem Dephlegmator gehen. D a s  Dephlegmat %vird in einer Spalt- 
schlange unter hohcrem Druck u. bei hoherer Temp. gespalten, u. die crhaltenen Ol
dampfe werden zusammen mit Oldampfcn der 1. Spaltstufe einem 2. Dephlegmator zu- 
gefiihrt, dessen RiickfluBkondensat einer 3. Spaltschlange zugeleitet wird. (A. P.
2 046 898 vom 4/3. 1927, ausg. 7/7. 1936.) D e r s i n .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, 111., ubert. von: William R. Howard, 
Washington, D. C., V. St. A., Spaltverfahren. Das Ausgangsol wird unter Druck durch 
eine erhitzte Spaltschlange u. in einen Vcrdampfer geleitet, aus dem dic Oldampfe nach- 
einander in 2 verschiedeno Deplilegmatoren gelangen, dereń RiickfluBkondensato jo 
einer bes. Spaltschlange mit angeschlossenem Verdampfcr u. Dephlegmator zugefiihrt 
werden. D a s  Dephlegmat dieser ersten Anlage wird in die zweite Spaltschlange mit 
eingeleitct. (A. P. 2 046 899 vom 3/5. 1930, ausg. 7/7. 1936.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., ubert. von: Charles H. Angell, Chicago, 111., 
V. St. A., Spallverfahren. Der Fraktionierkolonnenriicldauf wird in einer Heizschlange 
unter Druck auf Spalttemp. erhitzt u. in eine Verdampfungskammer eingeleitct, in dio 
gleichzcitig kaltes, Bzn. enthaltcndes Rohol eingefiihrt wird. Die Oldampfe durchlaufcn 
eine 2. Spaltschlange in der Dampfphase u. treten in eine unter Minderdruck stehende 
Verkokungskammer, in die gleichzeitig das Riickstandsol des Vcrdampfers eingeleitet 
wird, das hier bis auf Koks abdest. wird. Die Oldampfe gehen aus dieser zu einer 
Fraktionierkolonne, dereń Ruckstandsól zu der oben erwahnten Heizschlange gefiihrt 
wird. (A. P. 2 048 986 vom 29/8. 1932, ausg. 28/7. 1936.) D e r s i n .

Edward C. D’Yarmett, Atoka, Okla, V. St. A., Dcstillation. Zur Trennung von 
Fil. in schwerer u. leichter sd. Bestandteile durch Dest. bes. bei der Druekwarmespaltung 
von KW-stoffólen wird fiir eine gleichmaBige Warmeverteilung iiber den ganzen Qucr- 
schnitt der Druckrohre durch warmeleitende, dunne, burstenartige Elemente Sorgo 
getragen, die gleichzeitig eine innige Beriihrung der aufsteigenden leichter sd. Bestand
teile mit den fl. schwerer sd. Bestandteilen vermitteln u. eine Verkokung der Druck
rohre yerhindern. (A. P. 2040 837 vom 18/2.1932, ausg. 19/5.1936.) E. W o l f f .

Bocjl Corp., ubert. von: James R. Miller, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Ćlreiniger. 
Allol wird mit geringen Mengen Bleicherde in einer geschlossencn Vorr. mittels elektr. 
Stromes indirekt durch Wandheizung erhitzt u. von den fliichtigen Bestandteilen 
befreit. Ein Riihrer verhindert das Absetzen. Die fliichtigen Gase werden in einem 
Kiihler vcrdichtet u. das 01 anschlieBend filtriert. Ceringe Mengen Luft werden an- 
gesaugt u. helfen dic leieht fliichtigen Stoffe zu entfernen. (A. P. 2 061666 vom 
2/1. 1931, ausg. 24/11. 1936.) KONIG.

Standard-I. G. Co., iibert. von: John V. Starr, Cranford, N. J., V. St. A., Re- 
generieren von gebrauchien Adsorptionsmittdn (I), wic Fullererde. Die gebrauchten I 
werden von den in denselben noch verbliebenen Olen durch Waschen mit Erdol oder 
durch Dampfen oder durch Blasen mit Dampf oder inerlen Gasen entfemt. Die ent- 
ólten I werden nun von den fiirbenden, sowie Gummi- oder Asphaltstoffen durch Bc- 
handeln mit einem Losungsm. (II) befreit. Ais II kommen in Betracht: die bei der 
dcstruktiven Hydrierung in der Dampfphase von Erdoldestillaten mit einem Kp. von 
etwa 700° F anfallenden Produkte. Das beste Ausgangsmaterial sind die SOa-Extrakte 
von Kerosen-stocks. Dic dcstmktive Hydrierung wird bei Tempp. 900° F u. Drucken 

20 at in Ggw. von Oxydcn oder Sulfiden der Metalle der 6. Gruppe des period. Syst., 
enthaltend Beschleuniger, wic Alkali- oder Erdalkalioxydc, durehgefuhrt. Dio erhaltencn 
Prodd. konnen allein oder in Mischung mit anderen organ. Liisungsmm., wie aliphat. 
Alkohole, aliphat. Kctone, auch Pyridin, Chloroform, Anilin u. dgl. auch bei hoheren 
Tempp., angewendet werden. Das Losungsm. wird aus dem PreBkuchen durch Dampfen 
oder mittels inerter Gase oder ahnlichen Mitteln entfemt. (A. P. 2 055 616 vom 1/10.
1934, ausg. 29/9. 1936.) KÓ N IG .

Giuseppe Bianchini und Annet Jean Villedieu, Frankreich, Herstellung geformter 
Holzkohle fur Holzgasgeneratoren. Um Holzkohle fiir den Gebrauch in Holzgas- 
generatoren fiir Kraftfahrzeuge zu verformen, teigt man die Holzkohle entweder mit
1—15°/o Sulfitablauge oder einem Brei pflanzlicher Mehle, wie Mehl, Starkę, Dextrin, 
Melasse, an u. verformt den Teig. Der Mehlbrei soli 1—25% Mehl, 1—25% Natronlauge 
u. 1—15% Magnesia enthalten. (F. P. 802 971 vom 5/3. 1936, ausg. 19/9.
1936.) J. S c h m id t .
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James Kemp Drysdale, Calcutta, Indien, Verdickcn von Minerał- oder ■pflanz- 
lichem Ol durch Zusatz von 25—45 lbs entwasserter harzfreier Seife zu jeder Tonne
01 u. Erhitzen auf 295°. (E. P. 451 988 vom 13/7.1935, ausg. 10/9. 1936.) B r a u n s .

Socony-Vacuum Oil Co., Inc., New York, N. Y., iibert. von: Robert C. Moran, 
Wenonah, William L. Evers und Everett W. Fuller, Woodbury, N. J., V. St. A.,
Schmiermitlel. Ais korrosionsverhindernde Mittel eignen sich die Trikresylphosphite 
(CH3C|,H40)3P, die in Mengen yon 0,1—1% den Mincralolen zugesetzt werden. (A. P.
2 058 344 vom 16/11. 1935, ausg. 20/10. 1936.) K o n ig .

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: Roy F. Nelson, Nederland, Tex., 
V. St. A., Schmiermitlel bestehend aus einem KW-stoffól u. einer Seife, die aus den 
ozydierten Dest.-Riickstanden von paraffinbas. Mincralolen mittels Alkalien erhalten 
werden. Dieso Schmiermittel eignen sich bes. fiir hohe Drucke bei niedrigen Geschwindig- 
keiten (Achslager). (A. P. 2 055 043 vom 28/9. 1932, ausg. 22/9. 1936.) K o n ig .

E. I- du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Schmiermitlel, 
bestehend aus fl. Medium, das eine Nitroarylaminverb. mit freier Aminogruppe oder 
eine aromat. Nitrouerb. u. eine Amhwverb., die bei n. Temp. fest oder fl. sein kann, in 
geringen Mengen ( >  0,1%) dispergiert oder gelost enthalt. Das fl. Medium kann ein 
Mineralól oder ein pflanzliches, tier. oder synlhet. Ól sein. Es muB jedoch keine hervor- 
ragenden Schmiereigg. aufweisen, z. B. Paraffinól oder neutrale organ. Fil. mit niedriger 
Viscositat. Auch halbfeste Stoffe, wie Fetto, konnen Verwendung finden. Es eignen 
sich hierzu folgendo Stoffe: 2-Nitro-a.-naphthylamin, a- u. fl-Naphthylamin, Anilin, 
Dicyclohezylamin, Aminoazobenzol, Dibutylamin, fl -A m inoan ihrachinon, Anthranil- 
sdure, Hamstoff, Aminoessigsaure, Sojabohnenol enthaltend Lecithin u. dgl., gemischt 
mit folgenden Nitroverbb: u.-Nitronaphthalin, Nitrobenzol, m-Dmitrobenzol, 2,4-Dinitro- 
benzol u. dgl. Diese Schmiermittelmischung besitzt Hochdruckeigenschaften. Sie behiilt 
diese Eig. auch im wss. Medium u. eignet sich daher zur Herst. von Schneideólen. Der 
Schmierfilm ist bestandig gegeniiber W., Olen, organ. Losungsmitteln, wie Benzin. 
(E. P. 455 304 vom 17/4. 1935, ausg. 12/11. 1936. A. Prior. 24/4. 1934.) K o n i g .

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: Robert E..Manley, Beaeon, N. Y., 
V. St. A., Schmieróle mit hohem Viscositatsindex und niedrigem Stockpunkt. Wachs 
enthaltende Schmierólfraktion wird mit einem Losungsm., -wio Furfurol (I) oder Deriw. 
desselben, das eine selektive Wrkg. auf die niedrigviscosen u. hochviscosen Anteile 
des Schmierols ausubt, bei Tempp. oberhalb des Stockpunktes des Schmieróles be
handelt. Man trennt das I u. die niedrigviscosen Anteile von den hochviscoscn Anteilen 
des Schmieróles. Die letzteren werden nochmals mit I oder anderen Losungsmitteln 
oder Verdiinnungsmitteln (Bzl., Homologe desselben) behandelt u. die Mischung ge- 
kiihlt, um die Wachsbestandteile des Oles abzuscheiden, dio durch Filtrieren entfernt 
werden. Das 01 wird anschlieBend mit Mineralsauren u. Adsorptionsmitteln nach- 
behandelt. (A-P. 2054433 vom 9/3. 1932, ausg. 15/9. 1936.) K o n i g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Hochdruckschmier- 
mittel, auch fiir Schneideole geeignet. Ein fl. Medium, wie Mineralole, pflanzliche, tier. 
oder synthet. Ole, erhalten durch den Zusatz von aromat. Verbb., die ein oder mehrere 
iYO.j-Gruppen enthalten, u. von Verbb., die ein oder mehrere zweiwertige 5-Atome 
ctithalten, Hochdruckeigenschaften. Dieselbe Wrkg. erreicht man auch mit aromat. 
Verbb., die cin oder mehrere N 02 u. zweiwertige -Atome enthalten. Der Schmierfilm 
ist gegen W., Ole, organ. Losungsmittel, wie Gasolin, Naphtha, widerstandsfahig. 
Ais Zusatzstoffe eignen sich z. B.: Dinitrophenylthiocyanate, o-Dinitrodiphenyldisulfid, 
Telranitrodiphenylsulfid, <x-Nilronaphthalin gemischt mit Dilauryldisulfid oder Amyl- 
mercaptan u. dgl. (E. P. 455 305 vom 17/4. 1936, ausg. 12/11. 1935. A. Prior. 24/4. 
1934.) K o n i g .

Torkret Gesellschaft m. b. H., Berhn, Schmier- und' Abdichlungsmittel fur Beton-
pumpen, bestehend aus gesehlammten anorgan. Stoffen, wie z. B. Rohton, blauer Ton, 
gegebenenfalls gemischt mit Graphit. (D" R- P- 640 174 K I. 23 c vom 24/3. 1934, 
ausg. 23/12. 1936.) K o n i g .

Standard Oil Co., Chicago, 111., iibert. von: Bernard H. Shoemaker, Hammond, 
Ind., und Kenneth Taylor, Chicago, 111., V. St. A., Antiozygene fur Schmiermitlel (in 
Mengen yon 0,1—1%) sind die Alkali- oder Erdalkalialkohólate der Formel: X—B—R 
oder X! =  (B—R)2, wobei X =  1 einwertiges Alkalimeiall, X, =  1 zweiwertiges Erd- 
alkalimetall, B =  O oder S-Atome u. R =  Alkyl-, Gycloalkyl- oder Aralkylgruppen



1937. I .  H XIX. B r e n n s t o f f e .  E r d O l .  M i n e r a l O l e . 2315

oder dereń Deriw., darstellen. Es kommen auoh die Alkaliyerbb. von Stoffen in Be- 
tracht, dio eine Enolform besitzen, wie Aeetessigester oder Ketone. (A. P. 2057212 
yom 31/10. 1932, ausg. 13/10. 1936.) K o n ig .

Soc. Desmarais Prćres, Frankreich, Antiozygenc fur Mineralolschmiermittel sind 
die organ. Al-Verbb., wde die in 01 losl. Al-Salze der Stearin-, Olein- oder Naphthen- 
sauron, in Mengen von 0,25— 1%' (F. P. 805809 vom 16/8. 1935, ausg. 1/12. 
1936.) K o n i g .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Charles Ockrent, Liver- 
pool, und Nicholas Bennett, Applcton, England, Hcrstellung von ungesattigten, zum 
Teil chlorierten Kohlenwasserstoffen aus Paraffinwachs. Man behandelt chloriertes 
Paraffinwachs unter Druek u. bei erhohter Temp. mit alkoh. Kali u. dest. das ungesatt. 
Rk.-Prod. unter hohem Vakuum von z. B. 10-2 bis 10_1 mm Hg-Druck in einer Dest.- 
Vorr., in welohor der Weg zwisehen VerdampfungsgefaB u. Vorlage nur wenige Zoll 
lang ist. Dio Rk.-Prodd. finden Ver\vendung ais Zusatzstoffo zu Schmierólcn oder ais 
Ausgangsstoffo fiir die Bereitung von Alkoholen. (E. P. 452 661 vom 26/2. 1935, 
ausg. 24/9. 1936.) P r o b s t .

Cornelis Jacobus de Looff und Achille Frabasile, Mailand, Sirafieribaumischung, 
bestehend aus 25—75% gepulyertem Asphaltgestein, 55—4 Kies, 10—20 Sand u.
10—1 Teer, dem Gesteinsmehl ais Fuller zugesetzt sein kann. (It. P. 324 266 voni 
30/3. 1933.) H o f f m a n n .

Soc. de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Frankreich, Straflen- 
baumasse. Um bei der Durchfuhrung des Verf. nach F. P. 773848 die Einfuhrung des 
verbrennbaren Fiillstoffes in dio Teeremulsion zu erleichtem, wird diesor Fiillstoff vor 
dem Vermischen mit der Emulsion in W. dispergiert. (F. P. 47 003 yom 19/7. 1935, 
ausg. 30/11. 1936. Zus. zu F. P. 773 848; C. 1935. 1.3749.) H o f f m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Sirot und 
Georg Wick, Bitterfeld), Verbesserung der Bindendtteleigenscliaften ton Teeren. Das 
Verf. nach D. R. P. 623 400 wird in der Weise weiter ausgebildet, daB den auf hóhere 
Tempp. erhitzten Teeren wenige Zehntelprozent eines n. Polyyinylchlorids (I) ais 
solehes oder in einem Losungsm. vóllig aufgelost zugemischt werden. — An Stelle 
von I konnen auch andere VinylpoIymerisate oder polymerisierto, Vinylgruppen ent- 
haltende Kondensationsprodd. des Acotylens yerwendet werdon. (D. R. PP. 638 920 
KI. 80 b vom 29/9. 1935, ausg. 25/11. 1936. Zus. zu D. R. P. 623 400; C. 1936. I. 
2273 u. D. R.P.  639 607 KI. 80 b [Zus.-Pat.] yom 22/12. 1935, ausg. 9/12.
1936.) H o f f m a n n .

A. Johnson & Co., Schweden, Herstellung von bitumindsen Strapenbaumassen. Um 
die Haftfestigkeit von bituminósen Stoffen an saurem Gcstein zu yerbessem, wird 
dieses vor dem Aufbringen des bituminósen Bindemittels mit Metallverbb. behanc7elt, 
welche die Oberflache des Gesteins chem. angreifen u. mit yerseifbaren Stoffen in W. 
unlosl. Seifen bilden konnen; hierauf wird das Gestein mit yerseifbaren Stoffen ulier- 
zogen. Beispielsweise werden 1000 kg Granit mit 10 1 Kalkmilch behandelt u. hierauf 
mit 3 kg einer 10%ig. Ollsg. (Losungsm. Leiclitpetroleum) iiberzogen. (F, P. 803 886
yom 30/3. 1936, ausg. 10/10. 1936. Schwed. Prior. 21/10. 1935.) H o f f m a n n .

Robert Kettle Maclean, Glasgow, Kautschuk-Bitumenmischung. Kautschuk
milch einerseits u. eine Bitumenemulsion andererseits, dio beide durch Zusatz von 
Casein stabilisiert wurden, werden jede fiir sich mit sovieI nichtkoll. minerał. Fiillstoff 
yersetzt, daB eine piast. M. entsteht, worauf beide Miscliungen miteinander yereinigt 
werden. Verwendung fiir StraBenbauzwecke. (E. P. 453 299 vom 13/6. 1935, ausg. 
8/10. 1936.) Ov e r b e c k .

Alfred Thomas Blakey Kell, Beckenham, England, Kautschuk-Bitumenmischung. 
60%ig. Kautschukmilchkonzentrat, das mit Wasserglas u. Pottasche stabilisiert wurde, 
wird bei Tempp. bis zu 350° F in geschmolzenes Bitumen eingemischt, so daB etwa
5—20% Kautschuk auf 100 Bitumen kommen. Vulkanisiermittel u. Fiillstoffe, wie 
Granit, Kalkstein, Sandstein, Klinker oder Portlandzement, sowie Ole, konnen zu
gemischt werden. Verwendung fiir StraBenbau, Kabelisolierungen, Anstriche usw. 
(E. P. 453 843 yom 18/3. 1935, ausg. 15/10. 1936.) Oy e r b e c k .

Jean Villey, Proprietes generales des fluides mot-curs. Coli. Mćmorial des Sciences physioues. 
Faso. XXXIII. Paris: Gauthier-ViUars. 1937. (66 S.) 15 fr.
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XX. Sprengstoffe. Zundwaren. Gasscłrutz.
A. Majrich, Beiłrag7zur hydrodynamischm Theorie der Detonation. Aus der hydro

dynam. Theorie folgt, daB der Brisanzdruck i n  der Richtung der fortsohreitenden 
Detonation groBer sein muB ais s c n k r e c h t  zu dieser Richtung. Die Brisanz- 
messungen des Vf. an prismat. Sprengkorpem bostatigen diese Folgerung u. damit dio 
hydrodynam. Theorie. Im iibrigen zeigen die Verss., daB bei der H E S S sch en  u. K a s t - 
sehen firisanzprobe die Deformation s a m t l i c h e r  Tcilo der Vorr. bcriicksiehtigt 
werden muB. Das Vorhandensein der Schwadenbewegung in Richtung der Detonation 
ergibt sieh auch aus der Bewegungsrichtung der expandierenden Detonationsgase; 
diese stromen nicht senkrecht zur Langsaehso des Sprengstoffkorpers, sondern in 
einem Winkel, der in der Richtung der Detonation geneigt ist. Die Splitter- u. Ex- 
pansionsgeschwindigkeit S  der Detonationsgase wurde bei einigen Sprengstoffen be- 
stimmt u. auch naherungsweise berechnet. Sie ist an Hohlkórpern (z. B . gedomten 
Sprengkapsoln) betraehtlich groBer ais boi oben begrenzton Korpern (Hohlkorper- 
prinzip!). Setzt man in die Brisanzformel von B i c h e l  [B — m-c2/ 2] statt der Deto- 
nationsgeschwindigkeit c dio Expansionsgeschwindigkeit S  der Gase ein, so erhalt 
man dereń Bewegungs- bzw. Auftreffenorgie B =  m S2/ 2, die fiir die Brisanzbcwertung 
brauchbar zu sein soheint. Aus dieser B lC H E L schen  Formel erhalt Vf. durch cinfache 
Rechnung fiir dio Brisanzdrucke i n Richtung der Detonation (px) u. s o n k r o c h t 
dazu (p2) folgende Gleichungen: px =  A (S  +  lK)2/2, p„ — A S-/2 (]V — Schwaden 
gcsehwindigkeit; A =  Ladediehtc). Eino weitere Bestatigung fiir die Richtigkeit der 
hydrodynam. Theorie ist darin zu erblicken, daB dio von A. SCHMIDT neu bereehneten 
Kovolumina mit den Werten ubereinstimmen, die Vf. auf ganz anderem Wege, namlich 
auf Grund der Arbeiten yon BASSET uber Ultradrueke gefunden u. mit denen er bereits
2 Jahre vor der ScH M ID T sehen Arbeit gerochnet hat. Untor Anwendung der neuen 
Werto fur die Kovolumina gibt aueh die A B E L sche Druckgleichung verniinftige Er- 
gebnisse, d io  selbst bei den hochsten L a d e d io h te n  n ic h t  u n e n d lic h  werden u. graduoll 
gut mit den nach der Formel ps — A S2/2  bereehneten ubereinstimmen. Dio K A STscho 
Brisanzgleichung wird der Verschiedenheit der Brisanz in den beiden Hauptrichtungen 
gerecht, indem man fur den Druck die entspreehenden Werte px u. p2 einsetzt. (Z. ges. 
SchieB- u. Sprongstoffwos. 31. 357—59. 399—402. Doz. 1936.) S c h l o t z e r .

Tadeusz Urbański, Ober die Schlagempfindlichkeit der Explosivsloffe. II. Die 
Empfindlichkeit von Gemischen. (I. vgl. C. 1937. I. 1351.) Nach dem in der I. Mitt. 
beschriebenen modifizierten Fallhammerverf. wird die Schlagempfindlichkeit yon 
Gemischen von Penthrit bzw. Hexogen mit Tetryl u. Trinitrotoluol sowie von Hexogen 
mit Pikrinsaure, K N03 u. ICCl untersucht. Gemische, bei denen die starker schlag- 
empfindliche Komponento iiberwiegt, zeigen eine Empfindlichkeit von gleicher GróBon- 
ordnung wic diese empfindlichere Komponento; sind die Komponenten in gleicher 
Menge vorhanden oder die weniger empfindliche im OberschuB, dann hat das Gemisch 
eine mittlere Empfindlichkeit; der Obergang zwischen Gemischen der einen u. der 
anderen Art ist manchmal ziemlich schroff, so bei den Gemischen von Penthrit mit 
Tetryl oder Trotyl, manchmal aber auch allmahlich. Durch Zusatz einer geringen 
Menge (bis 10%) eines weniger empfindlichen Explosivstoffs (Tetryl, Trotyl, Pikrin
saure) ■wird die Schlagempfindlichkeit yon Penthrit oder Hexogen erhoht; auch um- 
gekehrt ist dies bei Zusatz geringer Mengen (bis 5%) starker empfindlicher zu weniger 
empfindlichen Explosivstoffen der Fali. Eine starkę Erhohung der Schlagempfindlich
keit wird auch bei den Gemischen mit K N 03 u. mit KC1 beobachtet, die z. B. in Mengon 
zwischen 5 u. 60% wirksam sind. Allg. kann man sagen, daB — ycrmutlich durch 
mechan. Einw. der Fremdkrystalle, die die Reibung erhoht — Zusatze die Schlag
empfindlichkeit zu steigern yermógen. (Przemysł Chem. 20. 179—87. Aug./Sept. 1936. 
Warschau, Techn. Hochsch., Inst. f. Technologie d. Sprengstoffe.) R. K. Mu l l e r .

Mario Tonegutti, Die Verbrennungsudrme von Telranitropentacryihrit und Tri- 
methylenłriniłramin. Auf Grund yon Bestimmungen in einer mit Tritol geeichten 
Calorimeterbombe berechnet Vf. die Verbrennungswarmc des Penlrits zu 1466 Cal, 
die des Triinelhylentrinitraviins (Hexogen, T 4) zu 1370 Cal (bezogen auf fl. W.). Auch 
die Best. der Explosionsgeschwindigkeiten nach F o e r g  hat keine erhebliehen Unter- 
schiede zwischen den beiden Sprengstoffen orgeben: fiir Pentrit 6070 m/sec bzw. 
7630 m/sec, fur T 4 unter denselben Bedingungen 6310 bzw. 7890 m/sec. Auch die 
Brisanzproben an Blciplatten u. Granaten fielen fur beide Stoffe nahezu gleieh aus.
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(Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5. II. 887—98. 1936. La Spczia, Marine- 
Labor.) O h l e .

Langhans, Thalliumverbindungen der Ringnitrokdrper. Um festzustellon, ob in 
den Thaliiumvorbb. der Ringnitrokórper melir dio alkaliiihnliehen Eigg. des Thalliums 
zur Geltung kommen oder mehr die bloidhnlichen, werdon dio Tl-Salzo von o-, m-, 
p-Nitrophenol, a.-, fl-, y-DinitrophenoI, 2,4-l)initroresorcin, Pikraminsaure, Trinitro- 
resorcin u. von Hexanitrodiphenylamin dargestellt u. untersueht. Es ergibt sich, daB 
sie hinsichtlioh Wertigkeit, Farbę, Loslichkeit in W., Bldg. bzw. Niclitbldg. bas. Salze, 
sowie Zers.- u. Verpuffungstemp. mehr den Alkalisalzen ahncln ais den Bleisalzen. 
Der Satz, daB dio Gefiihrlichkeit der Salze von Nitroverbb. mit dem At.-Gew. des 
botreffenden Metalls steigt, kann demnach nicht in vollem Umfang aufrecht erhalten 
werden. Dio quantitativo Tl-Best. erfolgto nach Zers. der Salze mit konz. H2S04 durch 
Fiillung mit KJ u. Wagung ais TU oder durch Titration des zur Fiillung nicht ver- 
brauchten KJ mit AgŃ03 nach FAJA NS. Weiterhiii Verss. mit der gelben u. roten 
Modifikation des Thalliumpikrates. Thallihydroxyd bildet keine Salze mit den Ring- 
nitrokorpern. (Z. ges. SehieB- u. Sprengstoffwes. 31. 359—62. 402—04. Dez.
1936.) SCHLOTZER.

J. Mayer, Tabdlarisehe O ber sich l uber Flilssigluftsprengpatronen und uhnliches 
ab 1H20. Zusammenstellung deutscher Patcnto. (Z. gos. SchicB- u. Sprengstoffwes. 31. 
405—07. Dez. 1936. Berlin, Techn. Hochschule.) SCHLOTZER.

B. Putenichin, Uber das Loschen von Thcrmit. Dio zumeist mittels Wasserglus 
brikettierten TAermi/gemische (76% Fe-Oxyd, 24% Al) konnen nach dem EntzUnden 
entweder passiv (Sand) oder akt. (MineralOle, Salzlsgg.) gelOscht werden. An Hand 
beigegebener Photographien werden die Yerschied. Wrkgg. von LOschmitteln diskutiort. 
(Luftsehulz-Mitt. [russ.: Westnik protiwowosdusclmoi Oborony] 6. Nr. 11. 23—31. 
N ov. 1936.) B e r s i n .

J. v. Meerscheidt-Hiillessem, Ergdnzung zum Artikel „Modifikation der Methode 
von Bergmann-Junk-Mayrhofer zur Bestimmung der Stabilitat der ranchlosen Pułver.“ 
An der friiher beschriebenen Vorr. (vgl. C. 1935- I. 3500) werden einigo Andorungen 
vorgenommen. (Z. ges. SchicB- u. Sprengstoffwes. 31. 362—63. Nov. 1936.) SOHLOTZKIt.

Maurice Dśribere, Die Bestimmung der Stabilitiit von Sprengstoffen durch 
Pll-Messung. Einige in der Literatur bereits bcschricbeno Anwendungon der Meth. 
von H a n s e n  werden zusammengestellt. Dio Meth. ist, wenn man von einigen Sonder- 
ftillen absieht, wo die Anderung des pH-Wertes nicht deutlich genug ist, gut brauchbar. 
(Rev. gen. Matiśres piast. 12. 356—58. Doz. 1936.) S c iil o t z e k .

F. Deschaux, Bestimmung des Diphenylamins in- NitroctUidose. Obersieht iiber 
die Best.-Methoden fur Diphenylamin. A. N i t r i o r m c t h . :  Best. ais Ilexanit.ro- 
diphenylamin (vgl. C o o k , C. 1936. I. 2018). B. B r o m i o r m o t h.: Best. ais Tetra- 
bromdiphenylamin durch Wagung oder dureh Titration des unverbrauchten Br (vgl. 
E l l in g t o n  u . B e a r d , C. 1931. II. 364). Arbeitsvorschriften u. Analysonberęolinung 
werden angegeben. Meth. A. erfafit auch dio Nitroderiw. des Diphenylamins, gibt 
also die Gesamtmenge Stabilisator an, dio der Nitrocellulose zugesetzt- wurde. Bei 
der Meth. B. werden die Nitroderiw. nicht mit bestimmt, sondern nur unnitriertes 
Diphenylamin u. Nitrosodiphenylamin. Durch Kombination beider Methoden kann 
man die Menge des bereits umgesetzten Diphenylamins feststellen u. so den Zustimd 
einer alteren Nitrocellulose beurteilen. (Rev. gen. Mattórcs piast. 12. 351—56. De/..
1936.) SCIU.OTZER.

.Horace Ainley Roberts, Huddersficld, England, PatronenheJiiilter aus thermo- 
plastischen Massen, wie Cellulosederiw., Vinylhaizen u. Acrylsiiurederiw. mit -15 bis 
75 (Teilen) Weichmacher auf 100 Bindemittcl u. hoehstons 75 FflUstoffen. Beispiel 
fiir die Zus. einer geeigneten M.: 100 Celluloseaeetat, 72 Diithylphthalat u. 66 Weizen- 
mehl. (E. P. 457 294 vom 19/9. 1935, ausg. 24/12. 1936.) B r a u n s .

Amedeo Ferrari, Mailand, Italien, Gegen Kampfstoffc undurcKUUtige, fiir dic 
Herstellung non Gasma&ken brauchbare Uberziige. Man vorwcndet fiir ihro Herst. Ein- 
goweide (lilinddarm) von Pferden, Maultieren, Rindern usw. u. klebt gegobenenfalls 
mehrere Schichten in yerschied. Richtung iibereinander. Dichlordiathylsulfid, Lewi sil 
usw. werden nicht durchgelassen. (It. P. 323 997 vom 29/9. 1934.) D o n l e .



2318 Hxxl. L e d e b .  G e b b s t o f f e . 1937 . I .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
Albert Fritsch, Beitrage zum Problem des Auswaschens in der Lederindustrie. I. 

Vf. untersuchte die Verhaltnisse des Auswaschens durch zu- u. abflieBendes W. u. die 
des Auswaschens durch mehrmals aufgefulltes u. abgetropftes W., wobei nur das Aus- 
waschen des Lcders yon oberflachlich anhaftenden lósl. u. uniósł., aber suspendier- 
baren Stoffen behandelt wurde. Aus den Unterss. ergab sich, daB das Auswasclien 
ira Haspel unter W.-ZufluB falsch ist; dagegen steht das Auswaschen mit zu- u. ab- 
flieBendem W. im Fafi unter den Vers.-Bedingungen des Vf. betreffs W.-Menge u. 
der zur Durchfuhrung nótigen Zeit an.erster Stelle. Ein weiterer Vorteil des Aus
waschens mit zu- u. abflieBendem W. ist der, daB suspendierte Teilchen (z. B. Schmutz 
in der Weiche, Talkum nach dem Falzen) ebenso behandelt werden konnen wie gelóste 
Stoffe, was beim Abtropfen, wo sich die Teilchen in den Falten niedersetzen konnen, 
nicht zutrifft. (Tabellen u. Kurven.) (Collegium 1936. 698—702. Klausenburg [Cluj], 
Labor. der Dermatra A.-G.) Me c k e .

John Arthur Wilson, Die Elektrcmentheorie der Gerbung. IV. Die Chromgerbung. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1937. I. 1074 referierten Arbeit. (Cuir. techn. 25 (29). 
366—70. 1. Dez. 1936.) Me c k e .

Edwin R. Theis und E. J. Schaffer, UntersucJiungen iiber die Aldehydgerbung. 
Vff. haben Gerbungen mit HCHO ausgefiihrt u. dabei den Einfl. der Konz. des HCHO, 
PH-Werts, Temp., Salzzusatzen u. Gerbdauer untersueht. Die Gute der erhaltonen 
Leder wurde jeweils durch Ermittlung der Schrumpfungstcmp. (Beschreibung u. Abb. 
der App.) bestimmt. Zu ihren Verss. benutzten Vff. Stuckc von gepiekelten Kalbs- 
blóBen, dio vor dem eigentlichen Gcrbvers. auf das fiir den betreffenden Gerbvers. 
gewunschte ph durch Entpickoln mit NaCl -f NaHC03 gebracht wurden. Die auf 
pH =  7,0 entpickelte BlóBe schrumpfte bei 61,2° u. diese Temp. wurde ais Nullpunkt 
genommen. Bei Einw. von 1% HCHO erreicht die Gerbwrkg. schon nach 6 Stdn. 
fast den Endwert. Durch Temp.-Erhóhung auf 45° wahrend der Gerbung an Stelle 
yon 20° wird die Schrumpfungstemp. um 15% erhóht. Bis zu 2% HCHO erhóht sich 
die Gerbwrkg. u. oberhalb dieses Zusatzes andert sie sich nur noch wenig. Unterhalb 
von Ph =  5 ist sie prakt. aufgehoben, wahrend sie oberhalb pn =  5 mit steigendem 
Ph sehr rasch w&cbst. Durch Zusatze von Na-Acetat, -formiat, -thiosulfat u. -sulfat 
wird die Gerbwrkg. erhóht u. zwar nach obiger Reihenfolge. Durch NaCl wird die 
Gerbwrkg. erniedrigt immer unter der Voraussotzung, daB die Heraufsetzung der 
Schrumpfungstemp. ais ein GiitemaBstab der Formaldehydgerbung angesehen werden 
kann. (J. Amer. Leather Chemists Ass. 31. 515—31. Dez. 1936. Bethlehem, Pa., 
Lehigh Univ.) M e c k e .

K. H. Gustavson, Vorldufiger Beilrag einiger theoretisclier Bezieliungen iiber die 
Wannestabilitdt des Chrornleders und uber das Problem der Natur des Chrom-Kollagen- 
komplexes. Vf. erlautert, daB 2 Faktoren von direktem Einfl. auf die Schrumpfung 
des Chrornleders sind: 1. die Natur des Chromkomplexes auf der Faser u. 2. die Lage 
der bas. Gruppen im EiweiB u. die raumliehe Anordnung der EiweiBketten u. ihrer 
Seitengruppen. Zu 1: Z. B. kann durch mehr oder weniger yollstandigen Austausch 
der Acidogruppen in dem yon der Faser gebundenen Chromkomples, welches durch 
Einw. yon Neutralsalzlsgg. auf Chrouileder erreicht wird, die Schrumpfung in weiten 
Grenzen von 0—60% verandert werden. Zu 2: Der Grad der Schwellung der Haut 
vor der Gerbung beeinfluBt die Kochbestandigkeit, wie sich eindeutig aus Gerbyerss. 
mit geschwollenen BlóBen ergibt. Femer ergibt sich dies aus dem Verh. von Ledem, 
die mit synthet. Gerbstoffen, Formaldehyd oder pflanzlichen Gerbstoffen yorgegerbt 
u. mit Chrom nachgegerbt sind. (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 21. 4—8. Jan.
1937.) Me c k e .

F. H. van Beyma, Penicillium solitum Westling, ein Schddling der Lederindustrie. 
Wahrend der Herst. von Glaceleder tritt haufig Schimmelbldg. auf, die zu Flecken- 
bldg. u. Farbstoffzerstórungen fiihrt, wenn solehe Leder schon gefiirbt sind. Nach 
Unterss. des Vf. werden diese Einww. durch die Bldg. yon Penicillium solitum West
ling heryorgerufen. In der sog. Nahrung, einem Gemische aus Alaun, Salz, Mehl u. 
Eigelb, kann sich dieser Pilz rasch entwickeln, wobei Zimmertemp. u. die in den Fellen 
reichlich yorhandene Feuchtigkeit das Wachstum auBerdem noch begiinstigen. Wahrend 
des Wachstums bildet der Pilz gróBere Mengen Citronensaure, die nun yon der un- 
gefarbten Seite in das Leder hineindringt u. allmahlieh die Farbstoffschicht auf dem 
Narbcn erreicht. Die angegriffenen Stellen werden glanzlos, so daB sich die Anwesen-
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keit der Citronensaure in zahlreichen Flecken bemerkbar maoht. Durch NHj-Be- 
handlung der Leder wird nur die Citronensaure neutralisiert u. kann dann keinen. 
Sohaden melir am'ickten. Jedoch wird das Wachstum des Pilzes nicht behindert. 
Vielmehr miiBten die von solchen Pilzen befallenen Felle mit einem geeigneten, die 
Lederfarbstoffe nicht angreifenden fungiciden Mittel behandelt werden. Aueh bei 
Lagerung von feuchtem Chromleder konnte Vf. fast ausscklieBlich Penicillium solitum 
nachweisen. Ebenso fand Vf. ihn auf Stiicken verschimmelten Schuhleders. Dagegen 
fand Vf. bei yerschimmelten kunstlichen Gerbcxtrakten ausscklieBlich Penicillium 
spinulosum Thom,, der aber nicht weiter scliadlich zu sein scheint, da er anscheinend 
aueh nicht auf das Leder ubertragen wird. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infek- 
tionskrankh. Abt. II 95. 151—53. 28/10. 1930. Baam, Holland, Centralbureau voor 
Schimmelculturcs.) Me c k e .

Wm. P. Doelger, Die Einutirkung von Mikroorganismen auf pflanzliche Gerbmittd. 
IV. Angaben iiber Essigsdurebildung. (III. ygl. C. 1936. I. 3955.) Vf. untersucht© 
dio Bldg. von Essigsaure in Gerbbriihen durch Acetobacter acetus. Dio Bldg. von 
Essigsaurc yerlauft dabei iiber 2 yerschied. biol. Vorgange. Zuerst werden die Zucker 
oder andere kohlenhydrathaltige Stoffe durch in den Gerbbriihen yorhandene Hefen 
in A. yerwandelt u. der A. wird nunmelir durch Acetobacter zu Essigsaure oxydiert. 
Dabei spielen folgende Faktoren eine Rolle: In den Hangefarben yon hóherer Gerbstoff- 
konz. ist dio Essigsaurebldg. infolge hoheren Kohlenhydratgeh. erhoht. Sie steigt von 
0,5—4,0% Alkohol. Unter 0,5% A. wird die Essigsaure durch Einw. von Acetobacter 
zerstórt. Bis zu 5% Gerbstoff in Briihen wird die Essigsaurebldg. nicht behindert. 
Bei hoheren Gerbstoffkonzz. wird das Wachstum von Acetobacter nicht unterbunden, 
wohl aber die fermentatiye Wirkung. Bei pH =  3,7 der Gerbbriihen ist die Essig- 
siiurobldg. am hócksten u. nimmt mit steigendem ph allmahlich ab. Von p« =  5,7 
ab ist sie prakt. unterbunden. Bei den meisten Gerbmitteln werden das Wachstum 
u. die fermentatiye Wrkg. von Acetobacter nicht behindert mit Ausnahme von Fichte, 
Mangroye u. Qaebracho. Ebenso yerhindert schon ein Zusatz bzw. das Vorhandensein 
(z. B. durch Ggw. von kaltlosl. Quebracho) von 0,06% Bisulfit die Essigsaurebldg. 
fast yollstandig. (J. Amer. Leather Chemists Ass. 31. 531—44. Dez. 1936. Cincinnati, 
Univ.) _________________  Me c k e .

Zschimmer & Schwarz, Chemische Fabrik Dolau, Greiz-Dolau, Thiiringen, 
Farben von Leder nach D. R. P. 636880; C. 1937. I. 1075, dad. gek., daB man hier 
ncutralo oder schwach saure Huminsaurelsgg. von der ph =  7—7,5 yerwendet, die 
durch Umsetzen yon Huminatlsgg., wie sie insbesondere beim AufschluB geolog, junger 
Braunkohlen mit Alkalien anfallen, mit oberflachenwirksamen Sulfonsauren oder 
Sulfonsaurecstern erhaltlieh sind. Man erhalt auBerordentlich licht- u. reibechte braune 
Farbungen. Insbesondere bei Ggw. sulfonierter Fette wird aueh gute Weichheit des 
Leders erzielt. (D. R. P. 637 381 KI. 8m vom 16/3. 1935, ausg. 27/10. 1936. Zus. 
zu D. R. P. 636 880; C. 1937. I. 1075.) S c h m a lz .

La Tannerie, ćtude, preparation et essai des matióres promićres, theorie et pratiquo des 
differentes mćthodes actuclles de tannage, examen des produits fabriąues, par Louis 
Meunier, Clśment Vaney, avee la eollaboration de P. Chambard, A. Jamet, C. Gastellu et 
R. Loos. T. 1. Paris: Gauthier-Villars. 1936. (804 S.) 8°.

Jahrbuch der Gerberei und Lederindustrie. <Leder-Ka)ender>. [Jg. 1.] 1937. Leipzig:
Deutscher Verl. [1936.] (208, XXXI S.) kl. 8». M. 3.50.

XXIV. Photographie.
Ltippo-Cramer, Intermitlierende Belichtung und Keimzerstdrung. Vf. fiihrt die 

Verss. iiber Keimzerstorung (ygl. C. 1937. I. 1872) bei intermittierender Belichtung 
durch. Es ergab sich eine bedeutende Oberlegenheit der intermittierenden Belichtung. 
(PhotographLsche Ind. 34. 1403. 30/12. 1936. Jena, Univ., Inst. fiir angewandte 
Optik.) Ku, Me y e r .

Martin Biltz und John Eggert, Ein Vorscldag zur Bestimmung der Farben- 
empfindlichkeit photographischer Schichten fiir die pholographische Prazis. (Congr. int. 
Photogr. sci. appl. Proc6s-Verbaux, Rapports, Mćm. 9. 478—83. 1936. — C. 1935.
II. 2008.) _________________  Ku. Me y e r .

Kalle & Co. Akt.-Ges., (Erfinder: Gottlieb von Poser), Wiesbaden-Biebrieh, 
Herstdlung von Silberbildem, dad. gek., daB man die Bilder nach der Belichtung anstatt
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durch Behandlung mit alkal. Stoffen durch Behandlung mit W.-Dampf hervorruft. — 
Beispiel: 5 Teilc des chlorbenzolsulfosauren Salzes des halbseitig diazotierten 1,4-Phe- 
nylendiamins werden mit 7 AgN03 u. 6 Citrononsaure in 300 W. gelóst. Hiermit 
bestrichene Papiere werden belichtet u. ca. 15 Sek. der Einw. von W.-Dampf ans- 
gesetzt. Man erhalt ein schwarzbraunes Ag-Bild, das gewasscrt u. durch Baden in 
2%ig. Na2S.,03-Lsg. fixiert wird. (D. R. P. 639 394 KI. 57 b vom 22/6. 1935, ausg. 
4/12. 1936. Zus. zu D. R. P. 601 676; C. 1934. II. 4497.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Senstbilisierung photo- 
graphischer Halogensilberemulsionen. Es werden Farbstoffe der Methinreiho ver- 
wendet, dio sich von Salzen der a.,f},fl-Trimcthylnaphthindolinc oder ihrer Basen ab- 
leiten, die durch Abspalten der Halogensaure entstanden sind. Eine geeignete Verb. 
ist z. B. das l,3,3-Trimcthyl-2-methylen-6,7-benzoindolin. (F. P. 805 472 vom 25/4.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: John Eggert,
Leipzig, und Hans Arens, Dessau), Lichtempfindliches photographisches Materiał fur 
Aufnahmen im ultravioletten Licht, gek. durch einen Oberzug auf der Schichtseite, 
der aus einem organ, fluorescierenden Stoff u. einem Netzmittel, beispielsweise Saponin 
Tiirkischrotól oder dem unter dem geschiitzten Namen ,,Igepon“ im Handel befind- 
lichen Stoff, ais Bindemittel besteht. — Beispiel: In einer heiGen Lsg. von 1 Teil Igcpon, 
90 A. u. 10 W. werden 2 Fluoren gelóst. Naeh dem Erkalten wird die Lsg. filtriert
u. auf eine lichtempfindliche Schicht aufgetragen. (D. R. P. 640157 KI. 57 b vom

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Maximilian Paul Schmidt und Oskar Sus),
Wiesbaden-Biebrieh, Kondensationsproduktc des Phloroghicins (I). Sek., aliphat. u. 
heterocycl. Basen werden mit I umgesetzt; dio Zahl der durch bas. Reste ersetzten 
OH-Gruppen riehtet sich naeh don Rk.-Bedingungen, bes. naeh der Temperatur. — 
162 (Teile) I (krystallwasserhaltig) werden mit 180 Piperidin (II) 10 Stdn. auf 100° 
erhitzt, die M. mit 300 ccm HC1 u. 300 ccm W. gelóst, gercinigt. 3,5-Dipiperidyl-l-oxy- 
benzol, F. 161°. — Aus I u. II naeh 2 Tagen bei Zimmertemp. 5-Piperidyl-l,3-dioxy- 
benzol, F. 194°. — Aus I u. 34 Piperazin naeh 4 Stdn. bei 100° Verb. vom F. > 270°. — 
Aus I u. Didthylamin naeh 10 Stdn. bei 100° Ol, Kp.4 ca. 224°; leichtlósl. Hydro
chlorid. — Aus I u. Dimethylamin naeh 10 Stdn. bei 100° aus HC1 Hydrochlorid des
3,5-Di-(dimethylamino)-l-oxybenzols. —- Verwendung bei der Herst. von Lichtpausen 
naeh dem Diazotypieverfahren. (D. R. P. 639125 KI. 12q vom 22/7.1934; ausg. 
16/12. 1936.) D o n l e .

Franz Piller, Dcutscliland, Kopieren von Farbrasternegaliven. Zum Ausgleich 
der iiber- bzw. unterbelichteten Stellen des Farbrastcrnegativs wird dieses entweder 
vor dem Fixieren einer zusatzlichen diffusen Belichtung unterzogen oder naeh dem 
Fixieren zusammen mit einer Ausgleiehschicht kopiert. (F. P. 804925 vom 11/4.
1936, ausg. 5/11. 1936. D. Prior. 11/4. 1935.) G r o t ę .

Charles B. Dreyer und Henry F. Boeger, Los Angeles, Cal., V. St. A., Her
stellung plastisch wirkender Kinobilder. Das zu photographierendo Objekt wird auf 
einen Film, der zwei Yerschied. farbenempfindliche Emulsionen iibereinander tragt, 
aufgenommen, u. zwar werden die Teile des Objckts, die piast, wirken sollen, mit 
solchem Licht beleuchtet, das auf beide Emulsionen wdrkt, wahrend die ubrigen Teile 
mit einem Licht bestrahlt werden, das nur eine Einulsion beeindruckt. Naeh dem 
Entwiekeln werden beide Negative auf einen mit nur einer Emulsionsschicht iiber- 
zogenenPositivfilmkopiert. (A. P. 2 028 275 vom 25/9. 1934, ausg. 21/1.1936.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Henlellung von Halbton- 
rastem. Mehrere Teilbilder, die von Isophoten des endgiiltig herzusteilenden Raster- 
elementes begrenzt sind, werden konzentr. ubereinander u. stark verkleinert auf der 
zu erzcugenden Rasterplattc \-ielfach photographiert. Es kónnen unscharf begrenzte 
schwarz-weiBe Teilbilder oder Schablonen ais Teilbilder sowie eine mechan. beweglicho 
Blendo yorwendet werden. Vgl. Schwz. P. 168 751; C. 1934. II. 3896. (Schwz. P. 
185176 vom 27/2. 1933, ausg. 16/9. 1936. D. Priorr. 29/2., 5/8., 17/9.1932.) G r o t ę .

[russ.] Wssewolod Alexandrowitsch Jaschtold-Goworko, Der NcgativprozeC. 2. Aufl. Moskau:
Isskusstwo. 1936. (II, 65 S.) Rbl. 2.75.

1936, ausg. 20/11. 1936.) G r o t ę .

18/11. 1932, ausg. 23/12. 1936.) G r o t ę .
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