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Gescłriehte der Chemie.
Bernard Kwal und Marc Lesage, Frederic und Irinę Jólioi-Curie und die Ent- 

deckung der kiinstlichen Radioaktwitat. Wiirdigung anlaClich der Yerteilung des Nobel- 
preises fiir Chemie. (Naturę, Paris 1936. I. 70—78. 15. Jan.) PANGRITZ.

Alicja Dorabialska, Bohuslaw Brauner (1855—1935). Sein Leben und Wirken. 
Wiirdigung der wissenschaftlichen Arbeiten des verstorbenen tschech. Anorganikers. 
(Roczniki Chem. 15 . 415— 21. 1935.) S c h o n f e l d .

S. I. Levy, Brauner Gedenlcrede. Gedenkrede auf BoHUSLAY BkaUNER, geb. am 
8. Mai 1855 in Prag, gest. im Februar 1935. (J. chem. Soc. London 1935. 1876— 80.

Charles E. Munroe, Frank Wigglesworth Ciarkę (1S47—1931). Lebensgang des 
am 23. Mai 1931 verstorbenen amerikan. Gelehrten. (J. Amer. chem. Soc. 57. Suppl. 
21—30. Dez. 1935.) L in d e n b a u m .

— , P. O. Oilciirisł. Nachruf u. Wiirdigung fur den am 16. Dezember 1935 ver- 
storbenen verdienstvollen engl. Metallurgen. (Naturę, London 1 3 7 . 177—78. 1/2. 
1936.) P a n g r it z .

Fr. Hein, A. Hanizsch f .  Nachruf auf den am 14. Marz 1935 verstorbcnen 
deutschen Forscher unter Wiirdigung seiner Arbeiten. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Chem. 42 . 1—4. Jan. 1936.) W e i b k e .

B. M. Mifiowic, Sima M. Losanic f . Wiirdigung der wissenschaftlichen Tatigkeit 
des verstorbenen jugoslaw. Organikers. (Buli. Soc. chim. Royaume Yougoslavie [jugo- 
slaw.: Glassnik chemisskog Druschtwa Kralewine Jugosslawije] 6. 73—109.
1935.) _ _ S c h o n f e l d .

Heinrich Wieland, Jakob Meisenheimer. Geboren 14. Juni 1876, gestorben
2. Dezember 1934. Nachruf u. Wiirdigung an Hand eines t)bcrblickes iiber die Arbeiten 
des Verstorbenen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 4 1 . 817—20. Dez. 
1935.) ' P a n g r it z .

Victor Hackman, Jakob Johannes Sederhólm. Nachruf auf den am 26/6. 1934 
Y erstorbenen finn. Geologen. (Buli. Commiss. geol. Finlande Nr. 112 . 3—29. Okt. 
1935. [Orig.: engl.]) E n s z l in .

M. E. Cattelain, Der Naturforscher Cesar Despretz und die Entdeckung des Yperits. 
Aus der Schrift: „Sur les composśs triples du chlore“ von DESPRETZ geht mit groBer 
Wahrscheinlicbkeit hervor, dafi dieser Forscher schon damals (1822) Dichlordiathyl- 
sulfid in Handen gehabt haben durfte. (J. Pharmac. Chim. [8] 22 (127). 512—14. 
1/12.1935.) P a n g r it z .

O. VOn Schickh, Die Lebensarbeit von Robert Koch ais Orundlage der Chemotherapie. 
In Erganzung u. Berichtigung der C. 1 9 3 5 . U . 1493 ref. Arbeit gleichen Titels weist 
Vf. auif die Arbeiten von UHLENIIUTH u . Mitarbeitern iiber die Wrkg. von Atoxyl 
u. alozylsaureni Hg bei Spirillosen hin; Fuadin u. Neostibosan wurden von U h l e n - 
HUTH, ScHJnDT u. Ktjhn sowie von ElCHHOLZ (Neostibosan) in die Praxis ein- 
gefuhrt. (Angew. Chem. 4 9 . 78, 18/2. 1936. Berlin.) S ch icke.

Edmund O. von Lippmann, Das Leuchten des Zuckers. Geschichtliche Uber- 
sicht mit Schrifttumsyerzeichnis. (Pharmaz. Ind. 1 9 3 6 . 38— 40. 15/1.) S k a l ik s .

F. Kraissl sr., Die Enłwicklung der Róntgenrdhre. Ubersicht. (J. chem. Educat. 
12 . 553—58. Dez. 1935. New York City.) S k a l ik s .

J. R. Partington. Davy in der Agrikulturchemie. Bericht iiber die Einfliisse der 
Anschauungen D a v y s  auf die Agrikulturchemie. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
5 4 . 849—51. 1935.) G r im m e .

Ernest A. Smith, t/ber die Uranfange des Metallegierens. Histor. Oberbliek 
iiber die Anfiinge der Kunst des Legierens. (Metal Ind., London 4 6 . 375—77.i non \ WTjn\Tr>Tł

Dez.) G o t t f r ie d .
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W ilhelm  Geilmann und Friedrich Weibke, Chemische und metallographische 
Unlersuchung cincs Spiegels aus der Romerzeit. Ein bei Ausgrabungcn auf der Saalburg 
bei Bad Homburg v. d. H. gefundener, schwach konvex geschliffener Spiegel von 8 bis 
10 cm Durchmesser wird eingebend analyt. u. metallograph. untersucht. Genaue Zus. 
in Gew.-%: 66,81 Cu, 22,87 Sn, 9,60 Pb, 0,24 Sb, 0,15 As, 0,26 Fe, 0,08 Ni; spektro- 
graph. konnten aufierdem geringc Mengen von Ag, Bi, Zn, Co u. Ca nacbgewiesen 
werden. Femer wird die Patina, die auf der Spiegel- u. Riickseite gleieli zusammen- 
gesetzt ist, eingebend untcrsucht. — Aus der Analyse der Legierung ergibt sick dio atom- 
%ig. Zus.: 81,5 Cu, 14,9 Sn, 3,6 Pb. Unter der Voraussetzung, daC Sn u. Pb sich gegen- 
seitig vertreten konnen, wiirde diese Zus. im Zustandsdiagramm des binaren Systems 
Cu-Sn inmitten des Zustandsfeldes der y-Phase liegen, ais Spiegelmetall aber wegen des 
aueh bei rascker Abkiihlung eintretenden eutektoiden Zerfalls nicht in Betraekt kommen. 
Die experimentelle Unters. von Legierungen der Zus.: 81,5 (At.-%) Cu, 16,5 Sn, 2 Pb 
u. 81,5 Cu, 14,9 Sn, 3,6 Pb ergibt, dafi ein Pb-Zusatz stabilisierend wirkt. Die beste 
Stabilisierung tritt bei der Legierung mit 3,6 At.-% Pb ein, dereń Zus. mit der Zus. des 
Spiegels iibereinstimmt. Eine wreitere Erhóhung des Pb-Zusatzes [imtersucbt wird eine 
Lsg. mit 81,5 (At.-%) Cu, 13,4 Sn, 5,1 Pb] bewirkt eine Verscblechterung. — 3-tagiges 
Anlassen auf 500° bewirkt sowohl beim Originalspiegel ais auek bei der diesem nach- 
gebildeten GuBlegierung eine Aufspaltung in 2 Gefugebestandtcile. — Die homogene, 
politurfahige Oberflaehe der Spiegellegierung hat eine schwach gelbliche Farbung, die 
beim Eintauchen in eine schwach mit HC1 angesauerte Lsg. von As20 3 sofort durch 
Arsenidbldg. in eine blaulichweiCe Farbung iibergeht u. durch Nachpolieren einen 
blaulichweiBen Spiegel -ergibt. Die Annahme ciner derartigen Nachbehandlung der 
Oberflaehe des gefundenen Spiegels wiirde den auffallend hohen As-Geh. der Patina 
der Spiegelflacho erklaren. (Naehr. Ges. Wiss. Góttingen. Math.-physik. KI. Faehgr. III. 
[N. F.] 1.103—08. 1935. Hannover, Inst. f. anorgan. Chemie d. Techn. Hoehsch.) GlaU.

Richard Werra, Iiiickblick auf die Entmcklung der Drucklechnik seit 1876. 
(Papier-Ztg. 61. 68—74. 2/1. 1936.) F r ie d e m a n n .

Sabri Atayolu, Beilrćige zur GescMchle der Fdrberei aus turkischen Archiven. 
(Melliands Textilber. 17. 74—75. Jan. 1936. Istanbul.) S u v e r n .

Rudolf Deckert, Aus den Anfangen des Bdckereigewerbes im anliken Iłalien. 
(Diamalt-Buch 18. 28—33. 1936.) H a e v e c k e r .

Adolf Scheufelen, Zur Geschichte des Kunstdruckpapiers. Herst. seit 1885 in 
USA., seit etwa 1887 in England u. naeh 1890 in Deutschland. (Papier-Ztg. 61. 36—38. 
2/1. 1936.) F r ie d e m a n n .

R . J. Forbes, Untersuchungen uber die allesten Anwendungen von Bitumen in 
Mesopotamien. (Bitumen 5. 9— 15. 41—44- 63— 68. 1935. Amsterdam.) Co n s o l a t i .

Robert Taft, John Plumbe, Amcrikas erster, allgemein bekannter Phołograpli. 
U b ersieh t u b e r  d as L eb en  u . W irken  von J o h n  P l u m b e . (Am er. P h o to g r. 3 0 . 1— 12. 
J a n .  1936.) Ku. Me y e r .

[Armenischl Dmitri Iwanowitsch Mendelejew, Die Grundlagen der Chemie. Bd. 1. Eriwan: 
isd. Armengis 1935. (XXVIII, 313 S.) 2 Rbl.

A. Allgemeine und physikalisciie Chemie.
Paul C. Cross und Philip A. Leighton, Austauschreaktionen mit Deuterium.

I. Deuterium und Chlorwasserstoff. Es wird eine Vers.-Anordnung zur Unters. von Aus- 
tausehgleichgewichten u. -geschwindigkeiten zwisclien Deuterium u. Wasserstoff ent- 
haltenden Yerbb. beschrieben. Gemessen wird die Gasdichte des D2/H2-Gemisehes mit 
einer Gaswaage. Bei 154 mm Druck ist der Fehler < 0 ,1  mm. Dio Genauigkeit der 
Analysen des Isotopengemisehes betragt ± 0 ,2 % . Mit dieser Anordnung werden die 
Gleichgewichte: H2 +  2 DCI =  D2 2 HC1 u. H2 +  DCI =  HD +  HC1 zwischen 388 
u. 876° absol. untersucht u. die Gleichgewichtskonstanten bestimmt. Unterhalb 
700° absol. wurde die durch Pt katalysierte Rk., oberhalb dieser Temp. die unkataly- 
sierte Rk. in einem Quarzgefafi untersucht. Die aus den esperimentellen Daten er- 
mittelten Werte A E0° fur die beiden Rkk. stimmen mit den von U re y  u. RlTTE^BERG 
berechneten Werten (C. 1933. II. 2933) befriedigend iiberein. Sie sind etwas hoher ais 
diese. (J. chem. Physies 4. 28— 30. Jan. 1936. Stanford Univ., Depart. of Chem.) Sa l z e r .

Harold Jeffreys, Vbcr die BezieJiungen zwischen Schmelzen und Festigkeit. 
Im AnschluB an Dberlegungen von G ib b s  u . R ie c k e  werden mathemat. Ausdrucke
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fur den Zusammenhang zwischen einer nichthydrostat. Druckbcanspruchung u. dem 
F. entwickelt. Der Yergleieli mit experimentellen Daten laBt erkennen, daB der Gang 
der Zug- u. Druckfestigkeiten qualitativ richtig wiedergegeben wird. Quantitativ 
besteht jedoch keine Obereinstimmung. Die theoret. Werte liegen etwa 10—100-mal 
hóher ais die experimentellen Werte. Metalle passen sioh der Theorie im aUgemeinen 
besser an ais nichtmetall. Verbb. Zum SchluB werden einige geolog. Folgerungen be- 
sprochen. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 19. 840—46. 1935.) W e r n e r .

Paul Renaud u n d  Ernest Baumgardt, t)ber das Gesetz der Gleichgewichtsverschie- 
bung. PLANCK h a tte  gezeig t (vgl. C. 1935. I. 347), daB das Le CHATELIER-BRAUNsehe 
P rin z ip  n ic h t allgem ein g iiltig  is t. Yff. zeigen, daB der von  PLANCK an g efu h rte  Ein- 
w and  n u r  fiir  d ie  BRAUNsche u. n ic h t fu r  d ie  Le CHATELlERscho Form ulic rung  des 
G esetzes z u triff t. (C. R . hebd . Seances A cad. Sci. 201. 1129—31. 1935.) J u z a .

G. W. Gurd, P. E. Gishler und O. Maass, Untersucliungen im System Calcium- 
oxyd-Sćhwefeldioxyd-Wasser. I. Die Bestimmung derDampfdrucke und der Leitfahigkeiten. 
Vff. haben sich zum Ziel gesetzt, in einer groBeren Unters.-Reihe das System Ca0-S02- 
H»0 zu  bestimmen, die in diesem Dreistoffsystem auftretenden Gleichgewichte festzulegen 
u. denEinfluB vonKonz. u. Temp. aufdiese Gleichgewichte zu Id5,ren. In der vorliegenden 
ersten Mitt. wird die Vers.-Mcthodik, die angewandte Apparatur, mit der Dampfdrucke 
u. Leitfahigkeiten zwischen 25 u. 130° u. in dem Konz.-Interyall von 0—2,5% CaO 
bzw. 0—6% S 0 2 gemessen werden konnen, ausfiihrlich geschildert. Die innerhalb 
dieser Grenzen erhaltenen Werte fiir die Dampfdrucke u. die Leitfahigkeiten werden 
am Schlusse der Arbeit in 2 Tabellen zusammengefaBt. Irgendwelche Auswertungen 
der MeBergebnisse auf die Yorhandenen Gleichgewichte oder sonst irgendwie werden 
yon Vff. nicht vorgenommen. (Canad. J. Res. 13. Sect. B. 209— 17. Okt. 1935. Mon
treal, Quebec, Kanada, Mc GlLL Univ., Physikal.-Chem.-Lab.) E. HOFFMANN.

Adolf Renold, Kationenumtausch an Permutiten, insbesondere an Wassersloff- 
und SchwernietaUpennutiten. Umfangreiche Arbeit uber den Kationenaustausch an 
Wasserstoff-, Schwermetall-, Alkali- u. Erdalkalipermutiten; eigene Unterss. u. 
Angaben der Literatur werden yerwendet, um eine rechner. Behandlung des Kationen- 
austausches im Sinne der WlEGNERSchen Yorstellungen zu iiberpriifen. Ais wichtigste 
Gresichtspunkte sind zu nennen: Es sollte untersucht werden, ob bei dem Kationen- 
austausch nur das Verhaltnis der Konzz. der beiden in Fragc kommenden Ionen in 
der Lsg. maBgebend ist, oder auch die absolute Konz. Es zeigte sich, daB beim Aus- 
tausch von Erdalkaliionen gegen eintauschende Alkaliionen keine Anderung des IJm- 
tausches bei W.-Zusatz erfolgt. Wurden aber die Schwermetalle Zn, Cd u. Ag gegen 
Alkali u. Erdalkali ausgetauscht, so zeigte sich ein VerdunnungseinfluB. — Bei dem 
Kationenumtausch von Alkali- u. Erdalkalipermutiten mit Alkali- u. Erdalkaliionen 
gelten fur die eintauschcnden Ionen die lyotropen Reihen; je starker die eintauschenden 
Ionen hydratisiert sind, um so schlechter tauschen sie ein. Nachdem beim Verdiinnen 
mit W. eine gewisse Abweichung in den Eigg. der Schwermetalle gegeniiber den Alkali- 
u. Erdalkaliionen gefunden war, sollte festgestellt werden, ob das lyotrope Verh. der 
eintauschenden Ionen auch bei den Schwermetallpermutiten yorhanden ist; die Verss. 
ergaben t)bereinstimmung mit den Alkali- u. Erdalkalipermutiten. Es wurde femer 
festgestellt, daB in der Reihe Cu, Pb, Ni, Ag, Zn, Hg u. Cd das erst genannte Element 
immer fester an dem Permutit haftet ais das folgende; eine Beziehung zu den Atom- 
oder Ioneneigg. dieser Elemente konnte der Vf. bis jetzt nicht auffinden. — Weitere 
Yerss. betreźfen den Umtausch an gemischten Permutiten ais Ausgangskórper, z. B. 
an einom NH4-Ca-Permutit, der durch Behandlung eines Ca-Permutits mit NH4C1-Lsg. 
erhalten worden war. Es zeigte sich, daB in den gemischten Permutiten das Kation, 
das urspriinglich in ihm vorhanden gewesen war, fester gebunden ist. Ob die Ionen- 
Yerteilung an den umtauschenden Stellen oder die Capillarstruktur des Geriistes oder 
noch andere Faktoren fiir dieses Verh. maBgebend sind, kann noch nicht entschieden 
werden. (Kolloid-Beih. 43. 1—142. 25/11. 1935. Zurich, Eidg. Teclin. Hochsch., Agri- 
kulturchem. Lab.) JUZA.

Hugh S. Taylor, Ein Symposium uber Reaktionskinetik, Einfiihrung zum Sym- 
posium. Vf. betont den hohen Anteil Amerikas an der modemen physikal.-chem. 
Forschimg, die auch ais Grundlago fiir yiele Verff. der chem. Industrie gedient hat, u. 
weist auf die im folgenden referierten zusammenfassenden Darstst. der Unterss. iiber 
chem. Kinetik u. Rk.-Mechanismen von R ice , K is t t a k o w s k y  u. E y r in g  Mn. 
(Chem. Reviews 17. 43—45. 1935. Princeton, New Jersey, Univ., Department of 
Chemistry.) Ge h l e n .

186*
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Gr. B. Kistiakowsky, Unimolekulare Reakticmen in der Gasphase. Vf. schildert 
dio Entw. der von LlNDEMANN (C. 1924. I. 458) aufgestellten u. yon HlNSHELWOOD 
(C. 192 7 .1- 394), von R ic e  u. R a m s p e r g e r  (C. 192 8 .1. 2568) u. von K a s s e l  (C. 1928.
I. 1609) weiter entwickelten Theorie unimolekularer Rkk. Es wird darauf hingewiesen,
daB nach R ice u. H e r z fe ld  (C. 1934. II. 587) manehe Kettenrkk. bei der Zers. organ. 
Verbb. unimolekular zu verlaufen scheinen, u. es wird eine Listę von wirklieh uni- 
molekular verlaufenden Rkk. (24 Zers.-Rkk. u. 5 Isomerisationsrkk.) mit den ent- 
spreehenden Werten fur dio Aktivierungsenergie E, die Konstantę A der Gleichung fur 
die Rk.-Geschwindigkeitskonstante k =  A -e—EIR T sec-1, der Anzahl der an der 
Aktiyierung teilnehmenden klass. Oscillatoren mit Literaturangabe aufgestellt. Die 
von R ice u. G ersh in o w itz  (vgl. C. 1935. II. 3478) gegebene Erklarung fiir das bei 
yielen Rkk. beobachtete Schwanken des .4-Faktors wird besprochen u. darauf hin
gewiesen, daB dasjenige Druekgebiet, in dem ein Sinken der Geschwindigkeitskonstanten 
eintritt, fiir die einzelnen Rkk. schr verschiedeno Werte hat. Zusammenfassend ergibt 
sich, daB die bisherigen experimentellen Unterss. die Theorie unimolekularer Rkk. im 
wesentlichen bestatigen, u. daB nur kleino Yerbesserungen notwendig sind. (Chem. 
Reyiews 17. 47—52. 1935. Cambridge, Massachusetts, Harvard Univ., Ma l l in c k r o d t  
Chemical Lab.) Ge h l e n .

F. O. Rice, Die Zersetzung organischer Verbindungen vom Standpunkt der freien 
Radikale,. (Vgl. C. 1 9 3 6 .1. 749.) Die vom Vf. aufgestellte Theorie (vgl. C. 1931. II. 
981), welche die Prodd. bei der therm. Zers. organ. Yerbb. dadurch erklart, daB primar 
Zers. in freie Radikale eintritt, die anschlieBend Rk.-Ketten bilden, konnte durch den 
Nachweis freier Radikale bei der Zers. vieler organ. Verbb. unter Benutzung der von 
P a n e t h  u . H o feD IT Z  (C. 1929. I. 2867) angegebenen Methode gestutzt werden. Auch 
andere Vers.-Ergebnisse bestatigen die Radikaltheorie. Es wird darauf hingewiesen. 
daB die Annahme freier Radikale z war das kinet. Bild der Zers. betrachtlich kompliziert, 
die theoret. Arbeiten von HlNSHELWOOD, von R i c e  u . von KjVSSEL aber nicht be- 
eintrachtigt u. die Chemie der therm. Zers. organ. Verbb. sehr yereinfaeht. Dio Kinetik 
der Zers. organ. Verbb, vom Standpunkte der freien Radikale, die schon frtiher (C. 1934.
II. 587) eingehend behandelt wurde, wrd in groBen Ziigen besehrieben u. Darst. u. 
Eigg. der bisher gewonnenen freien Radikale kurz gesehilderfc. Vf. gibt einen Uber- 
blick auch iiber bisher nicht isolierte freie Radikale. (Chem. Reviews 17. 53—63. 1935. 
Baltimore, Maryland, J o h n s  H o p k in s  Univ., Dep. of Chemistry.) G e h l e n .

Henry Eyring, Der aktivierte Kowplex und die absolute Oeschwindigkeit chemischer 
Reaktionen. Die Entw. der Theorie der Rk.-Geschwindigkeit wird in Form einer Tabelle 
dargestellt u. die allgemeine Theorie des Vf. — Annahme eines aktmerten Komplexes 
mit einem vierten Translationsfreiheitsgrad (vgl. C. 1935. I. 3243) —, welche die friihe- 
ren Theorien ais Spezialfiille umfaBt, kurz besprochen. Die Theorie wird auf ver- 
schiedene Rkk. (Zers. von J\20 5 u. Triathylsulfoniumbromid, Einw. von Dimethyl- 
phenylamin auf CH3J u. Bldg. eines Funfringes u. eines CH3-Radikals aus dem n. 
Hesylradikal) angewendet. (Chem. Reviews 17. 65—77. 1935. Princeton, New Jersey, 
Univ., Frick Chem. Lab.) G e h l e n .

Farrington Daniels, Chemtsche Kinetik in der Gasphase und in Losung. Vf. 
weist auf die Bedeutung hin, die ein Vergleich der Kinetik einer Rk. in der Gasphase 
mit der derselben Rk. in Lsg. hat, u. bespricht die dabei in experimenteller Hinsicht 
auftretenden Sehwierigkeiten. Ferner werden besprochen: der EinfluB von wss. u. nicht 
wss. Losungsmm. u. von Elektrolyten auf die Kinetik einer Rk. Die Zers. von gas- 
formigem u. gel. N20 5. Die Zers. von Trichloressigsaure u. Trichloracetaten. Die 
Ursache u. die Bedeutung des Losungseffektes. Die Berechnung der StoBhiiufigkeit 
in Lsgg. — Einige Beispiele fiir langsam verlaufende Ionenrkk. werden gegeben u. 
iiber die allgemeine Diskussion der beim Symposium behandelten Fragen wird berichtet. 
(Chem. Reyiews 17. 79—88. 1935. Madison, Wisconsin, Univ. of Wisconsin, Dep. of 
Chemistry.) G e h l e n .

Herman A. Liebhafsky, Anomale Temperaturkoeffizienten in wasserigen Halogen- 
lósungen. Eine Erklarung durch die Annahme einer verdnderlichen Hydratisierung der 
Halogene. Aus kinet. u. Gleichgewichtsmessungen (Kinetik der Rk. zwischen Halogenen 
u. H20 2, Gleichgewichtsbestst. bei der Hydrolyse der Halogene u. Messung des Ver- 
teilungsverhaltnisses der Halogene zwischen Luft u. W.) folgt, daB wss. Lsgg. der 
Halogene im allgemeinen anomale Temp.-Koeff. zeigen. Diese Anomalie wird damit 
erklart, daB das Temp.-Gebiet, in dem die Anomalie auftritt, dasjenige Gebiet istf 
in dem der Hydratationsgrad des Halogens sich andert. Folgerungen u. Anwcndungen
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dieser Hydratationstheorie werden diskutiert. (Chem. Reyiews 17. 89—113. 1935. 
Schenectady, New York, General Electric Co., Res. Lab.) GEHLEN.

W. F. K. Wynne-Jones, Der Gebrauch von Isotopen in der Sauren- und Basen- 
kałalyse. Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen einiger Rkk. in schwerem W. 
im Vergleieli zu den Gesehwindigkeiten in gewohnlichem W. u. einige Austauschrkk. 
in schwerem W. werden diskutiert. Vf. stellt die Dissoziationskonstanten yerschiedener 
Sauren in gewohnlichem u. schwerem W. zusammen u. bespricht die Verwendung yon 
Deuterium u. des Sauerstoffisotops O18 zur Ermittlung yon Rk.-Mechanismen. (Chem. 
Reyiews 1 7 ,115—23.1935. Princeton, New Yersey, Univ., Erick Chem. Lab.) G e h l e n .

Louis P. Hammett, Einige Beziehungen zwischen lieaklionsgeschwindigkeiten und 
Gleichgewichtskonstanten. Es wird die Beobachtung diskutiert, daB fur viele Rk.-Typen 
eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeitskonstante k der betreffenden Rk. u. der 
Ionisierungskonstante K  der Saure bzw. Base, dereń Deriw. einen der Rk.-Partner 
bilden, von folgender Eorm existiert: log k =  s-log K  -f log G (x u. G sind Konstanten). 
Die Giiltigkeit dieser Beziehung fur das yorhandene Vers.-Material wird besprochen. 
Auch bei der Oxydation yerschiedener reduzierter Earbstoffe existiert eine lineare 
Beziehung zwischen der Geschwindigkeit der Rk. u. dem Oxydationspotential des Farb- 
stoffes. Es wird auf die Beobachtung hingewiesen, daB die Geschwindigkeitskon- 
stanten l \  einer Rk.-Serie mit den Geschwindigkeitskonstanten kt einer anderen, ahn- 
lichen Rk.-Serie durch die Gleichung log fcj =  x log k, +  eonst (x ist eine Konstantę) 
yerbunden sind. (Chem. Reyiews 17 . 125—36. 1935. New York City, Columbia Uniy., 
Dep. of Chemistry.) G e h l e n .

E. N. Erjemin, Die freic Energie der Wasserstoffdissoziation. Vf. stellt mit Hilfe 
der in der Literatur yorliegenden therm. GroBen eine aHgemeine Gleichung der ireien 
Dissoziationsenergie des Wasserstoffs auf. Die Richtigkeit der Gleichung wird an den 
opt. Messuugen von G ia u Qu e  gepriift. (Acta physicochimicaU. R. S. S. 3. 147—50. 
1935. Moskau, Staatsuniv., Lab. f. anorgan. Katalyse.) J u z a .

H. W . Thompson, C. F. Kearton und S. A. Lamb, Die Kinełik der 1ieaktion 
zwischen Carbonylsuljid und Wasser. Die Kinetik der Rk. zwischen COS u. H20  wird 
in wss. u. alkoh. Lsg. u. in der Gasphase untersucht (naheres liber die Analysenmethode 
s. im Original). Bei der Rk. in wss. Lsg. ergeben sich in Dbereinstimmung mit B u c h -  
bć3ck (C. 1897. II. 168) fur die aus dem Temp.-Koeff. der Rk.-Geschwindigkeits- 
konstante bereebnete Aktivierungsenergie ein Wert von 22 170 cal u. fur die Ge
schwindigkeitskonstante k (g-Mol/l/sec), die aus der Gleichung k — 2,303// ■ log aj (a—x) 
berechnet wurde, folgende Daten: 

absolute Temp. . 2S8,5° 
fc x  105 . . . . 0,57
absolute Temp. . 309,1° 
k X 105 . . . . 8,49
Diese Werte lassen sich durch die Gleichung k =  1,06 x  1012 X e—22170[RT 

wiedergeben. — Fiir die in A. bimolekular mit einer Aktiyicrungsenergie von 14 930 cal 
yerlaufende Rk. werden folgende Geschwindigkeitskonstanten (g-Mol/l/sec) gemessen:

absolute Temp............................. 348° 341° 333°
fc X l0 5.......................................... 6,42 3,99 2,44

Es wurde beobachtet, daB auch der A. mit dem COS reagiert  ̂ die Rk. yerlauft 
aber so langsam, daB die Rk. mit H20  in der alkoh. Lsg. nieht gestórt wird. — In der 
Gasphase (NatronglasgefaB) yerlauft die Rk. bimolekular mit einer Aktiyierungs- 
energie von 25 720 cal. Die Geschwindigkeitskonstante k hat folgende Werte 
(g-Mol/l./see.):

absolute Temp. . 517° 550° 568° 573° „ 617,5° 655°
k ......................... 0,00057 0,003 0,0042 0,0061 0,034 0,10
YergróBerung der Oberflache yergrSBert die Rk.-Geschwindigkeit nicht betracht- 

lich. In der Gasphase u. in alkoh. Lsg. yerlauft die Rk. einige Zehnerpotenzen lang- 
samer ais die mit der beobaehteten Aktiyierungsenergie durchgefuhrte theoret. Be- 
rechnung ergibt. In wss. Lsg. ist die gemessene Geschwindigkeit etwas groBer ais 
die berechnete. Die Rk. wird durch yiele Substanzen u. Ionen katalysiert, wobei das 
OH-Ion am wirksamsten ist. Yerss. der Vff., die Rk. in Pufferlsg. zu untersuchen, 
sind bisher wegen S-Abseheidung u. anderen experimentellen Schwierigkeiten fruchtlos 
verlaufen. (J. chem. Soc. London 19 3 5 . 1033—37. Oxford, The Uniyersity Museum, 
The Old Chemistry Department.) Ge h l e n .

298,0° 302,8° 303,0° 303,3° 308,1°
2,09 3,84 3,98 4,18 7,41

309,4° 313,8° 314,9° 320,2° 320,4°
8,88 14,3 16,4 30,4 30,5
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C. N. H inshelw ood, Betrachtungen uber den Mećhanismus chemischer Beaktionen. 
Vf. yersucht, gewisse Resultate der chem. Kinetik miteinander in Beziehung zu bringen, 
wobei die Begriffe der „Voraktivierung“ u. der „krit. Aktivierung“ eingeftihrt werden. 
In der Formel fiir die Rk.-Geschwindigkeit, k =  P-Z-erJE/RT (P  =  Wakrscheinlichkeits- 
faktor, Z =  StoBzahl, E  =  Aktmerungsenergie) wird der Untersehied der P-Werte, 
die fiir unimolekulare Rkk. groB, fiir gewisse bimolekulare Rkk. aber klein sind, be- 
sprochen u. zu erklaren yersucht. Die Beziehung zwischen P u. E u. die Wirksam- 
keit der aktiyierenden StoBe werden eingehend diskutiert. Vgl. aueh naehst. Ref. 
(J. chem. Soe. London 19 3 5 . 1111—15. Oxford, Balliol College and Trinity College, 
Physical Chemistry Laboratory.) G e h l e n .

C. A. W inkler und C. N. Hinshelwood, Die Faktoren, welche die Geschwindigkeit 
von Beaktionen in Losung bestimmen. Die Bildung von quatenidren Ammoniumsalzen 
in Benzollósung. Die Geschwindigkeit einer chem. Rk. kann durch den Ausdruck 
P  Z e~E!RT wiedergegeben werden, in dem Z die StoBzahl, E die Aktivierungsenergie 
u. P  ein von der Temp. nahezu unabhangiger Wahrscheinliehkeitsfaktor ist. Vff. 
untersuehen die Geschwindigkeit 12 verschiedener in Bzl.-Lsg. yerlaufender bimole- 
kularer Rkk. vom allgemeinenTypus It3N  +  E'X =  R3B 'N X (It u. Ii' =  Alkylgruppen, 
B  auch C5II5 oder CBH, (Chinolin), X  =  Halogen) u. besprechen die Abhangigkeit von 
P  u. E  von der Natur der tertiaren Base, des Halogenatoms oder der Alkylgruppe 
des Halogenalkyls. Die Versuchsmethodik war im ■wesentlichen dieselbe wie die von 
Me n s c h u t k in  (Z. physik. Chem. 2 3  [1897]. 123). Fur die Geschwindigkeitskonstanten 
werden folgende Werte erhalten (g-Mol/l/see):___________________________________

c5h 5n -
Temp.

(- CH3 J
h x  105

C5HSN -  
Temp.

|-C ,H tJ 
k x  105

c*h 6n  +
Temp.

C3H,J(iso) 
k x  10“

C5HSX - f  
Temp.

C3H,J(n) 
k X 105

40,1°
80,5°
99,6°

117,2°

3,38
52,4
131
328

80,5°
99,7°

118,2°
139,3°

4,17
13,8
32,7
107

80,6°
99,7°

117,7°
139,4°

2,68
10,0
30,3
124

80,6°
99,7°

117,7“
139,4°

1,47
4,84

12,3
39,6

C6H6N -f
Temp.

CsH5Br
k X 106

c6h 5n  +
Temp.

C3H,Br(n) 
k X 10°

C9H7N -
Temp.

f  CH3J
k x  101

(CH3)3N
Temp.

+  c h 3j
k x  103

80,5°
99,8°

118,5°
139,4°

7,25
24,5)
68,5

210

80,6°
99,7°

117,7°
139,4°

2,82
10,1
25,0
78,2

80,5°
99,8“

119,2°
139,4°

1,21
3,62
9,10

15,7

4,4°
16,0°
25,0°
40,1°

6,00
11.5
18.5 
37,1

(CH3)3N
Temp.

f  C A J
k X 10*

(CHS),N -f- C3H7J(i,) 
Temp. | k x  104

(CH3)3N +
Temp.

C„H7 Br(n) 
k x  104

(CaHs)3M
Temp.

+  c h 3j  
k x  104

25,0°
40,1°
80,6°

2,12
5,26

43,9

40,0"
80,6°
99,7°

1,20
9,95

21,9

80,5°
99,7°

117,6°
139,4°

1,78
4,26
8,76

19,6

4,4°
13,56
25,0°
40,0“

4,35
8,13

15,4
32,1

Die Werte sind fiir die Ausdehnung des Losungsm. korrigiert u. die Gleichung 
von A e r h e n iu s  ist in aUen Fallen befriedigend erfiillt. Fiir die Geschwindigkeits- 
konstante, bezogen auf 100°, u. die Aktmerungsenergie E einschlieBlieh des Wertes 
von G r im m , R u f  u . W o l f f  (C. 19 3 1 . II. 1964) fiir die R k . von (C2H5)3N mit C2H5J 
ergeben sieh folgende "Daten:

(Me =  Methyl, At =  Ąthyl, Pra =  n-Propyl u. Pr& =  iso-Propyl)
Base 
Halogenid . . 
5 + log £ioo‘ ■ 
E  (cal/Moi.). . 

Base . . .
Halogenid . 
5 + log Aioo° 
E (cal/Moi.).

NMes 
MeJ 
4,56 
8790 
C9H7N 

MeJ 
1,55 

14350

NAt, 
MeJ 
3,55 
9300

CjHjN
A tJ
1,14

15760

NMe,
P raJ
2,35

11200

NMe3 NAt3 NMe3 C,H5N
AtJ AtJ PraBr MeJ
3,01 2,60 1,63 2,15

11400 11400 11700 14250
C,H6N C6H5N C5H6N 

PraBr PraJ AtBr PrgJ
0,00 0,69 0,39 0.015

15900 16100 16200 18000

C6HSN
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Aus den Messungen folgt, daB der wichtigste Faktor, welcher die Anderung der 
Rk.-Geschwindigkcit bcstimmt, die Aktiyierungsenergie isfc u. das der niedrige Wert 
von P, der in der GróBenordnung von 10_0 bis 10_s liegt, fur den allgemeinen Rk.- 
Typus eharakterist. ist. Obgleich die Anderung von P, die bei Anderung des einen 
oder des anderen Rk.-Partners auftritt, im Vergleich zu der gesamten Anderung der 
Rk.-Geschwindigkeit nicht groB ist, lassen sich doeh bei dieser Anderung gewisse Regel- 
maBigkeiten beobaehten, die im Zusammenhang mit der Natur der Rk.-Partner ein- 
gehend diskutiert werden. Vgl. auch vorst. Ref. (J. chein. Soe. London 19 3 5 . 1147 
bis 1151. Oxford, Balliol College u. Trinity College, Physical Chem. Lab.) GEHLEN.

Geneviśve Gućron, Jules Guśron und Marcel Prettre, tfber die Ozydation des 
Jodkaliums durch Ozon. Die Vff. konnten friiher (C. 1935. II. 3479) nachweisen, daB 
bei der heterogenen Rk. der Einw. von 0 3 auf KJ-Lsg. unter dem EinfluB der Glas- 
wand Jodat entsteht. Neuere Verss. zeigten, daB diese heterogene Rk. keine weitere 
Oxydation einleitet. (C. R. hebd. Seances Acad. Soi. 201.1376—78. 23/12.1935.) W b k e .

Gabriel Valensi, Kinelik der Ozydation m-elallischer Sphdrolilhe und Puher. Im 
AnschluB an seine Unterss. iiber die Kinetik der Oxydation an Metallfaden (C. 1936. I. 
497) behandelt der Vf. die Kinetik an Spliiirolithen u. Pulvern von Ni. Geht man yon 
einem Spharolithen von r0 cm Anfangsradius aus, so ergibt sich fur den oxydierten 
Teil m nach t Stunden bei 760 mm O., u. der absol. Temp. T  rechner.

F  (m) =.(38,14/r0-) e-22420/2-.«.
Die Gleiehung wurde experimentell an Ni-Pulver gepriift. Es ergab sich, daB der Faktor 
nicht stets gleich 38,14/r0- war, was auf die ungleiche Ausbildung der Kórnehen zuruck- 
zufuhren sein diirfte. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202 . 309—12. 27/1.1936.) G o t t e r .

A. I. Schattenstein, Zur Frage iiber die Saurekatalyse im flussigen Ammoniak. 
Beaklionskinetik der Ammonolyse des Santonins im flussigen Ammoniak in Oegenwarl 
von Ammoniumsalzen. Ausfiihrliche Mitteilung iiber die C. 19 3 5 . I. 132, II. 3657 
referierte Arbeit des Vf. iiber Saurekatalyse in fl. NH,. (Acta physicochimica U. R. S. S.
з. 37—52. 1935. Moskau, Karpow-Inst. f. physikal. Chemie, Lab. f. verfl. Gase.) J u z a .

N. A. Kolossowski und F. S. Kulikow, Ein Paradoxon auf dem Oebiele der Ver- 
teilung. Mathemat. Begriindung fiir die Beobachtung, daB beim Verdiinnen eines Zwei- 
phasensystems mit einem der Lósungsmm. in reiner Form die Konzz. der yerteilten 
Substanz in beiden Sehichten gleiehzeitig anwachsen. Infolge der Veranderung der 
gegenseitigen Loslichkeit im Gebiet verhiiltnismaBig hoher Konzz. des verteilten Stoffes 
findet namlich eine Anderung der rolativen Yolumina der sich beriihrenden Phasen 
statt. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Cliimii] 5 (67). 1037— 40. 1935. Taschkent.) BersIN.
*  M. Marinesco, Durch, Ultraschall heroorgerufene -photochemische und explosive 
Reaktionen. Die energiereiehen Ultraschallstrahlen wirken durch mechan. StoB auf 
photograph. Platten ein, auf denen sie ein System stationarer Wellen einzeiehnen. Die 
Platten werden dazu in einer Fl., die konstant auf 10° gehalten wird, beschallt. Ein 
therrn. Effekt liegt nicht vor, da Fil. durch adiabat. Kompression sehr wenig erwiirmt 
werden. Gleiehes laBt sich an der photoehem. Rk. nach E d e r :

2 HgCl2 +  (COONH4)2 2 HgCl — 2 C02 +  2 NH4C1 
zeigen, wenn man das Licht durch Ultraschall ersctzt. Auch der langsame Zerfall 
von KJ am Licht wird durch Ultraschall beschleunigt. Explosivstoffe (Fulminate, 
Azide usw.) werden durch Ultraschall zur Detonation gebracht, u. zwar nur in Luft, 
nicht jedoch in geschmolzenem Zustand oder in Mischung mit 01 oder Paraffin. Dies 
beweist, daB die Explosion nur durch die adiabat. Erhitzung der zwischen den Explosiv- 
stoffteilehen befindUchen Gase ausgel. wird, die in dem angefiihrten Falle 234° betragt. 
Man kami jedoch nicht jeden beliebigen Explosivstoff zur Detonation bringen, da man 
die zur jeweilig erforderlichen Temp.-Erhohung notwendige Ultraschallwrkg. mit einem 
gegebenen Ultrasehallerzeuger iiber eine naturliche Grenze hinaus nicht ohne seine 
sofortige Zerstorung erzeugen kann. (J.Chim.physique 33 . 99—100. 25/1.1936.) Sc h m e l .

A ,. A u fb a u  d e r  M a te r ie .
P. Jordan, Lichtąuant und Neutrino. Der Zusammenhang zwischen Lichtąuanten

и. Neutrinos erfahrt eine Vertiefung u. VervoIlstandigung durch die Feststellung zweier 
verschiedener Arten von Neutrinos, analog dem negativen u. positiyen Elektron. 
Dadurch erfahren die aus der Theorie des Yf. abgeleitcten Resultate eine sehr anschau-

*) Photoehem. Rkk. organ. Verbb. vgl. S. 2915.
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licho Deutung. Auch kann gezeigt werden, daB ein schw ar7.es Lichtfeld nicht nur 
durch ein schwarzes Neutrinofeld, sondern auch durch allgemeinere (thennodynam. 
stationare) Neutrinofelder realisiert werden kann. (Z. Phj’sik 98. 759—67. 3/2. 1936. 
Rostock.) ’ G. S c h m id t .

Mieczysław W olfke, Die sekundaren Elektronen des Neutrinos. Vf. yersucht, 
die Eigg. der sekundaren Elektronen des Neutrinos nachzuweisen, die beim StoB 
eines Neutrinos erwartet werden, und dereń 15xistenz bislier noch nicht beobachtet 
worden ist. Nacli der FERM Ischcn Theorie ist die Euhjnasse des Neutrinos gleich Nuli 
u. seine Geschwindigkeit gleich konstant, u. zwar gleich der der Lichtgescliwindigkeit. 
Das Neutrino besitzt keine elektr. Ladung u. infolgedessen auch kein magnet. Moment. 
Ein Teilchen dieser Art kann auf ein Elektron nur durch einen zentralen StoB mit 
dem Elektron wirken. Hierbei wird in gleicher Weise wie beim COMPTON-Effekt das 
Elektron yon Neutrino ein Bewegungsmoment erhalten u. ais schnelles sekundares 
Elektron ausgesandt werden. Die Energie eines solchen sekundaren Elektrons kann 
in der gleichen Weise wie die der COMPTON-Elektronen berechnet werden. Die F o rm el 
fiir die Energie des sekundaren Elektrons wird zur Berechnung der Energieyerteilung 
der sekundaren Elektronen, die von den Neutrinos yon RaE ausgesandt werden, benutzt. 
Aus den Energieverteilungskurven gcht herror, daB die gróBte Anzahl der ^-Teilchen 
eine Energie yon etwa 0,22-106 eV besitzt. Die Energie der groBten Anzahl yon 
Neutrinos liegt bei 0,98- 10c eV. Das Energiespektrum der sekundaren Elektronen ist 
in Bezug auf das der /?-Teilclien in Richtung groBerer Energiewerte yersetzt. Die gróBte 
A n zah l der sekundaren Elektronen besitzt eine Energie yon etwa 0,78‘106eV. Die 
Geschwindigkeit der meisten sekundaren Elektronen betragt etwa 0,92 der Licht- 
geschwindigkeit. (Acta physie. polon. 4. 177—82. 1935. Warschau, Technische 
Hochschule.) G. S c h m id t .

P. Jordan, Vber die Wechseltcirkung von Spinorteilchen. Die yon F e r m i  ais 
fruchtbar erkamite Analogie von /?-Strahlung u. y-Strahlung wird viel fester durch 
die Neutrinotheorie des Lichtes. Es ergibt sich die Vermutung, daB bei einem /?-ProzeB, 
bei dem die Energie des /?-Elektrons groB gegenuber der Elektronenrulmiasse ist. 
Elektron u. Neutrino in parallelen Richtungen ausgeschleudert werden. (Z. Physik 
98 . 709—13. 3/2. 1936. Rostock.) G. S c h m id t .

A. A. Schuchowitzky, Eine neue Formulierung des Pauli-Prinzips fiir Bindungs- 
probleme. Das PA U L I-Prinzip ist fur die Theorie der Bindung streng yon J a m e s , 
genahert yon H e l l m a n n  beriicksichtigt worden. Die erste Methode (Antisymmetri- 
sierung der Eigenfunktionen) ist nur bei sehr wenig Elektronen prakt. durchfiihrbar, 
die zweite Methode (statist. Verf.) nur bei sehr yielen Elektronen anwendbar. Vf. 
arbeitet daher ein Naherungsverf. aus, das die statist. Methode yermeidet. Es beruht 
darauf, daB man dem PA U LI-Prinzip wie bei Atomen, so auch bei Molekulen durch 
die Forderung der Orthogonalitat der Eigenfunktionen Rechnung tragen kann, wobei 
es bei komplizierten Molekulen im allgemeinen geniigt, hierbei nur die Valenzelektronen 
in Betracht zu ziehen. An einigen Beispielen zeigt Vf., daB die Methode im wesentliehen 
zu den gleichen Ergebnissen fiihrt wie die yon H e i t l e r  u . LONDON. (Acta physico- 
chimica U . R. S. S. 2. 81— 90. 1935. Moskau, Karpow-Inst. f. physik. Chemie.) H e n n e b .

B. Venkatesacłiar, Struktur des Kems. Kurzer Bericht iiber die wichtigsten
Entdeckungen auf dem Gebiete der Kemforschung. (Current Sci. 3. 407—09. Marz 
1935. Calcutta.) G. S c h m id t .

P. Lukirsky und T. Zarewa, Langsame Neutronem. Wegen der Unterschiede in 
den Ergebnissen der Verss. der Vff. uber den EinfluB der Temp. des H2-haltigen Materials 
auf die Aktivitat des durch langsame Neutronen bestrahlten Ag u. der Verss. anderer 
Autoren wiederholen Vff. ihre Verss. unter den gleichen Bedingungen u. messen den 
Temp.-Effekt unter Benutzung yerschiedener Dicken der Paraffinzylinder, die die 
Ag-Schicht enthalten. Die Neutronen werden vor Erreichung dieser Zylinder stark 
yerzógert. Die Verss. werden mit 3 Zylindern yon 0,8 cm, 1,0 cm u. 1,7 cm Dicke 
ausgefiihrt. In allen 3 Fallen wird beim gekiihlten Paraffinwachs eine Zunahme der 
Aktiyitat des Ag beobachtet, welche sich mit zunehmender Paraffindicke yerringert. 
Die beobachteten Zunahmen betragen 45 bzw. 24 bzw. 13%. Eine Aktiyitatszunahme 
wurde nicht beobachtet, wenn die Dicke der Paraffinschicht 10 cm betrug. Die unter- 
suchten Schichtdicken waren gróBer ais die mittlere freie Weglange der langsamen 
Neutronen (0,5 cm). Bei kleineren Dicken wird wieder eine Abnahme des Einflusses 
der Temp. erwartet. Die Verss. zeigen die Existenz des Temp.-Effekts u. die Absorption 
langsamer Neutronen durch Paraffin. Die Absorption r̂ird starker, wenn das Paraffin
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gekuhlt ist, d. li. sie nimmt mit der Geschwindigkeitsabnahme der therm. Neutronen 
zu. Der berechnete Wrkg.-Querschnitt der Neutronen ergibt sich unter der Annahme 
der Absorption dureh Protonen in Paraffinwachs zu etwa 10-24 qcm. (Naturę, London 
1 3 6 . 681—82. 26/10. 1935. Leningrad, Universitat.) G. S c h m id t .

D. P. Mitchell, J. R. Dunning, E. Segrć und G. B. Pegram, Absorption und 
Nachiceis langsamęr Neutronen. Aus den Ergebnissen der Verss. iiber den Einfang yon 
Neutronen wird geschlossen, daB im allgemeinen die Einfangwakrscheinlickkeit sich 
umgekekrt mit der Gesehwindigkeifc des Neutrons iindert. Demnach miissen die ver- 
schiedenen ais Neutronennachweis benutzten Rkk. in bezug auf die Gesęhwindigkeit 
empfindlich sein. Die Zertrummerungen von B u. Li verlaufen noch den Rkk. 
B510 +  «01 =  Li37 +  He,1 und Li3° +  no1 =  He„4 +  Hj3. Vff. vergleiehen die Neu
tronen in bezug auf die beobachtete Absorption in B, Li u. Cd. Die bei diesen Verss. 
benutzten Iangsamen Neutronen stammen aus einer Paraffinkugel von 6 cm Radius, 
in der sieli eine RaEm-Be-Quelle befindet. Die Ergebnisse der einzelnen Absorptions- 
verss. werden grapk. aufgetragen u. anschlieBend diskutiert. (Physic. Rev. [2] 48 . 
774—75. 1/11. 1935. Columbia Uniyersity.) G. S c h m id t .

T. W. Bonner und W. M. Brubaker, Zertrummerung des Lithium durch Deutonen. 
Vff. bestimmen die Energieverteilung der Neutronen bei der Zertrummerung des Li 
durch 0,85-10° eV-Deutonen nach der Methode der RiickstoBprotonen in einer Hoch- 
drucknebelkammer. Aus den Ergebnissen geht horror, daB die Neutronen nach 2 Rkk. 
gebildet werden kónnen: Lin7 +  Hx2 2 He24 +  7i0J u. Li37 +  Hj2 ->- B e / -f- n0'.
Die Neutronen aus der ersten Rk. haben eine kontinuierliclie Energieverteilung, wahrend 
die Neutronen aus der zweiten Rk. nahezu homogen sind mit einem Energiemaximum 
bei 13,3 ±  0,5-10° eV. Die mit Hilfe dieser Angaben berechnete M. von Be,8 ist um
0,3 ±  0,75-10° eV gróBer ais die von 2a-Teilchen. (Physic. Rev. [2] 48 . 742—46. 
1/11. 1935. Califomia, Institute of Technology.) G. Sc h m id t .

Henry W. Newson, JDic in Sauerstoff durch Deutonenbeschicfiung induzierte Badio- 
akliińtat. Nach der BeschieBung von O oder seinen Verbb. dureh 3-10° V-Deutonen 
ist eine induzierte Radioaktiyitiit mit einer Halbwertszeit von 1,16 Min. beobaehtet 
worden. Die Zertrummerungsteilchen bestehen aus Positronen. Chem. Unterss. zeigten, 
daB die aktive Substanz ein E-Isotop ist. Eolgende Rkk. werden daher ais wahrscheinlicli 
angenommen: O10 +  D2 =  E17 +  ti1; F 17 =  O17 -f  e+. Ein Prod. gleichcr Eigg.
wird bei der BeschieBung von N durch a-Teilchen heryorgerufen. Die Anregungskurve 
fiir O fallt sehr stark ab u. erreicht den Nullwert bei einer Deutonenenergie von 2-10° V. 
Dieser Verlauf kann durch die Annahme erkliirt werden, daB Energie bei dieser Rk. 
verschwindet, u. daB die Rk.-Energie gleieh der ncgativen Schwellenenergie ist. Zur 
Priifung dieser Annahme wird der gróBte Winkel zwischen der Richtung des Deutonen- 
biindels u. der Balrnen der radioakt. RiickstoBatome gemessen. (Physic. Rev. [2] 48- 
790—96. 15/11.1935. Uniyersity of Califomia.) G. Sc h m id t .

L. A. Delsasso, W. A. Fowler und C. C. Lauritsen, Protonen bei der Zertrumme
rung des Lithium durch Deutonen. (Vgl. C. 1935- H. 3631.) Wird Li mit Deutonen 
beschossen, so treten /S-Strahlen mit einer kontinuierlichen Energieyerteilung, die 
sich bis zu 10,5 ±  l,0-10°eV  erstreckt, und mit einer Halbwertszeit von 0,5 ±  0,1 Sek. 
auf. Zur Erklarung dieser /3-Strahlen werden folgende Rkk. angenommen: Li37 +  Hj2 ->■ 
Li3e +  Hj1; Li38 Be48 -f- e. Yff. bestimmen die Reichweite u. Energie der Protonen, 
die die Bldg. des radioakt. Li8 begleiten. Hierbei wird eine Li-Schicht so angeordnet, 
daB die Zertrummerungsteilchen durch eine Cu-Folie in eine Nebelkammer eintreten 
kónnen, die bei einem Druck von 3 at arbeitet. Aus der aufgenommenen Reichweite- 
yerteilung der Teilchen, die aus der Zertrummerung des Li durch 700 kV Deutonen 
heryorgehen, werden Reichweiten von 31,7 i  0,5 cm, 13,8 ±  0,7 cm u. 8,9 ±  1,0 cm 
fiir die Protonen groBer Reichweite bzw. fiir die beiden a-Teilchengruppen ermittelt. 
Die bei 26 cm erwartete Teilchengruppe ist yorlaufig noch nicht gefunden worden. 
Die Energie der Protonen dieser Reichweite wiirde etwa 4,3-10°eV betragen. Falls 
die 26 cm-Protonen bei der Umwandlung des Li° emittiert werden, kónnen sie die 
Bldg. des angeregten Li7 u. die darauf folgende Emission eines y-Strahls begleiten. 
(Physic. Rev. [2] 48 . 848. 15/11. 1935. Califomia Institute of Technology.) G .Sc h m id t .

J. Starkiewicz, Vber den Wert des Absorptionskoeffizienten der harten Gamma- 
strahlen des Radium in Beryllium. Zur Messung des Absorptionskoeff. der harten 
y-Strahlen von Ra(B +  C) in Be wird eine Strahlenąuelle von 200 mg Ra, das yon Pb 
umgeben war, benutzt. Die y-Strahlen treffen auf Be-Filter, die zwischen 2 Pb-Blenden



angeordnet waren. Dio aus dem Be-Filter austretende Strahlung wurde mit einem 
G-EIGER-MuLLER-Zahler gemessen. Aus der aufgenommenen Absorptionskurve geht 
hervor, dafi diese Strahlung homogen ist. Der Absorptionskoeff. betriigt 0,0744 om-1, 
woraus sich der Wert des Wrkg.-Quersehnittes eines Elektrons zu 1,49-lO-25 qem 
ergibt. Dieser Wert stimmt mit dem nach der KLEIN-NlSH INA-Form el fiir  d ie  Wellen- 
lange von 6,4 X-Einheiten berechneten iiberein. Fur den Wrkg.-Quersehnitt eines 
Be-Kerns ergibt sieh ein  Wert von 2-10"28 qcm. (Acta physic. polon. 4. 79—84. 
1935. Warsehau, Universitat.) G. S c h m id t .

W. H. W atson, Bemerkung uber die y-Transformation und die elektromagnetischen 
Fdder. Kurze Definition des Begriffes der y-Transformation sowie Anwendung dioser 
y-Transformation auf die Theorie der elektromagnet. Differentialformen. Hierboi 
zeigt sich, daB die y-Transformation freien Magnetismus hervorruft. (Physic. Rev. 
[2] 48. 776. 1/11. 1935. Montreal, Canada, Mc Gili University.) G. S c h m id t .

Arthur E. Ruark und Lee Devol, Theorie der radioaktiven Schwankungen. Es 
werden die Formeln fur die Grundschwankungen jeder Substanz in einer Strahlungs- 
ąuelle, die mehrere Glieder einer radioakt. Reihe enthalt, bestimmt. Aus den Berech- 
nungen ergibt sich, daB die Schwankungen des urspriinglichen u. des Zerfallsprod. ge- 
koppelt sind. (Physic. Rev. [2] 48. 772. 1/11. 1935. University of North Caro- 
lina.) ” " G. S c h m id t .

H.-J. Bom , Der Hdiumgehalt nicht a-strahlender Mineralien und seine Deutung. 
Unter den Mineralgruppen, die He enthalten, ohne daB bei ihnen eine <x-Strahlung 
nachgewiesen werden kann, befinden sich gewisse Be-Minerale, vor allern der Beryli 
selbst, u. manche Alkalihalogenide, vor allem der Sylvin. Verglichen mit dem He-Geh. 
n. radioakt. Minerale sind die in den genannten Mineralgruppen beobachteten He-Mengen 
zwar sehr klein. Sicher sind sio aber groBer, ais daB sie von den geringen radioakt. 
Beimengungen herriihren konnten. Aus den Verss. zur Klarung des eingangs geschil- 
derten Befundes geht hervor, daB dio He-Produktion im Beryli von Umweltbedingungen 
abhangt. Die He-Produktion wird durch von auBen kommende y-Strahlen angeregt; 
sie muB also von der Nachbarschaft radioakt. Gcsteine u. Minerale abhangen, auBerdem 
von dem Betrage der durchdringenden Hóhenstrahlung, die das Minerał trifft, also von 
der Hefe seines Fundortes unter der Erdoberflache u. endhch von seinem geolog. Alter. 
Die Anregung durch y-Strahlen erfolgt nach der Rk. B e / +  y Be.,8 +  n^. Nach 
WALKĘ ist das aus dem Be,9 in der obigen Weiso entstandene oder sehon primar in dem 
Be enthaltene B e / ais solches noch esistenzfahig, zerfallt aber in 2 He-Atome, wenn es 
von y-Quanten getroffen wird. Die Erklarung des He-Geh. bei der zweiten Gruppe 
der nicht a-strahlenden Minerahen gelang in Verb. mit Unterss. iiber anomale Misch- 
krystallbldg. Es war gefunden worden, daB KC1 u. NaCl beim Auskrystallisiercn aus 
Pb-haltigen, wss. Lsgg. das Pb nahezu quantitativ aus der Lsg. mitnehmen. Fiir die 
He-haltigen Alkalihalogenide wird eine andere Entstehungsursache ais ihre unmittelbare 
Bldg. aus dem eindunstenden Meero angenommen. Ein primares Steinsalz enthalt nur 
verschwindend wenig He. Der Sylvin dagegen ist an zahlreiehen Stellen sekundar 
gebildct aus Kainit u. vor allem aus Camallit durch Umsetzung mit eindringenden 
Salzlsgg., die verhaltnismiiBig arm an Mg waren. Es zeigte sich, daB auch das Stein
salz, wenn es He-haltig war, sicher spaterer Einw. von Salzlaugen ausgesotzt war. 
Aus diesen Tatsaehen konnte geschlossen werden, daB die Tiofenwasser so reieh an 
RaD waren, daB ein hoher He-Geh. der skundaren Salze verstandlich wird. Die Fest- 
stellungen des Ra-Geh. deutscher Tiefenwasser in Abhangigkeit vom Geh. an Ca u. Li 
legen die Vermutung nahe, daB das Ra durch Auslaugung des von dem W. bespulten 
Gesteins aufgenommen wurde. Es ist ferner verstandlich, daB je nach dem Salzgeh. 
die Auslaugung begiinstigt oder verhindert, je nach der Veriinderung des Salzgeh. 
bei der Wanderung der Wasser Wiederausfallung des Ra u. Anreicherung in verschiedenen 
Sedimenten erfolgen kann. (Naturwiss. 24. 73—76. 31/1. 1936. Berlin-Dahlem,
Kaiser Wilhelm-Institut f. Chemie.) G. SCHMIDT.

B. GroB, Zur Analyse der Ultrastrahlung. (Physik. Z. 37- 12—18. 1935. —
C. 1936. I .  2032.) G. S c h m id t .

Erich Regener, Neues von der Ultrastrahlung. Allgemeine Darst. der Verss. iiber 
die Intensitatszunahme der Hóhenstrahlung mit der Hóhe. Folgende Erscheinungen 
werden behandelt: Absorption der Hohenstrahlen durch Pb-Platten, Strahlenschauer 
soTOe die Intensitatsabnahme am Aąuator. (Umsehau Wiss: Techn. 39. 991—93. 
8/12.1936. Stuttgart.) G. S c h m id t .
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H. J. Walkę, Positive und negative lonen bei der primdren Hohenstrahlung. Dio 
Ost-Westasymmetrie der Hohenstrahlung u. ihr Ansteigen mit zunehmender Hoho 
wird in der Weise erklart, daB es sich bei der Hohenstrahlung um eine nicht im Gleieh- 
gewicht befindlicho Primarstrahlung handelt, die hauptsachlich positiy geladen ist. 
Die Strahlung besteht walirscheinlich aus Protonen, die iibrige Primarstrahlung zu 
gleiehen Teilen aus Positronen u. Elektronon. Die Existenz einer solchen poaitiy ge- 
ladenen Strahlung wiirde bedeuten, daB im interstellaren Raum ein Vorherrschen von 
Ionon eines Vorzeichens yorliegt, was groBe Potentialdifferenzen zwischen wenig von- 
einander entfernten Punkten naeh astronom. MaBstab hervorrufen wiirde. Durch 
Beobachtungen interstellarer ionisierter Ca-Nebcl ist festgestellt worden, daB solcho 
Potentialdifferenzen nicht auitreten. Aus diesen Beobachtungen geht herror, daB 
die gleiche Anzahl von positiyen u. negativen Ladungen im Hohenstrahlenbiindel 
yorhanden ist. Es werden die Folgerungen der Aimahme beschrioben, daB die Emission 
von lonen eines Vorzeichens aus Sternen u. anderen Himmelskorpem gróBer ist ais 
die Zahl der lonen des anderen Vorzeichens. Fur die azimutalo Asymmetrio muB 
eine andere Erklarung ais die einer sich nicht im Gleichgewicht befindenden positiyen 
Komponento gefunden werden. (Naturo, London 136. 681. 26/10. 1935. Berkeley, 
TJniyersity of California.) G. SCHMIDT.

Richard L. Doan, Schwankungen der Hohenstrahlenionisation, die von mehreren 
Registrierapparaten am gleiehen Ort aufgezeichneł werden. (Vgl. C. 1936. I. 1180.) Der 
graph. Vergleich der Intensitatsschwankungen der Hohenstrahlen am gleiehen Ort wird 
wahrend einer Vers.-Dauer von 10 Wochen gewonnen. Der Barometereffekt, der aus den 
Angaben der einzelnen App. berechnet wird, liegt in der GróBenordnung yon 1—2°/o 
pro cm Hg. Eine ausgesprochene Zunahmo der Ionisation wird wahrend des Regens 
beobachtet, was der "/-Strahlung aus akt. Ndd., dio aus der oberen Atmosphare mit den 
Rcgentropfen mitgefuhrt worden, zugesehrieben wird. Eine Analyse der StoBverteilung 
zeigt, daB die IonisationsstoBe in rein zufalliger Folgę auftreten. (Physic. Rev. [2] 49. 
107—22. 15/1.1936. Univ. of Chicago.) ' G. S c h m id t .

C. G. Montgomery und D. D. Montgomery, Vber die Schauer von Slrahlen, die 
Hdhenstrahlenionisationsstófle hervorrufen. (Vgl. C. 1935. II. 971.) Yff. leiten einen 
Ausdruck fur die Wahrachoinlichkeit ab, daB ein Schauer mit einer bestimmten Anzahl 
von Strahlen eine Reihe von GEIGER-M tjLLER-Zahlem  entladt. Dieser Ausdruck 
wird experimentell gepriift durch Beobachtung der StoBe der Ionisation in einer 
Ionisationskammer u. der gleichzeitig auftretenden Entladungen von 3 Z ah lem , die 
sich unter der Kammer befinden. Es wird darauf hingewiesen, daB kein scharfer Unter- 
schied zwischen kleinen Schauem, wie sio in den Nebelkainmem beobachtet werden, 
u. den sehr groBen Schauem, die die StoBe in den Ionisationskammem hervorrufen, 
besteht. (Physic. Rev. [2] 48. 786—89. 15/11. 1935. Swarthmore, Bartol Research 
Foundation.) G. S c h m id t .

J. E. Morgan und w. M. Nielsen, Schauererzeugung in geringen Dicken von Blei 
und anderen Elementem. Die zunehmende Haufigkeit der Schauerkoinzidenzen mit 
zunohmenden Pb-Dicken iiber einer Anordnung von GEIGER-M ilLLER-Zahlem  wird 
im allgemeinen ais eine lineare Funktion der Pb-Dicke iiber solchen Zahlem betrachtet. 
Vff. beobachten die Erzeugung von Schauem durch geringo Schichtdicken iiber den 
Zahlem. In den Ergebnissen wird dio beobachtete Zunahmo dor Zśihlungen pro Zeit- 
einheit ais eino Funktion der Schichtdicke aufgetragen. Es wird eine angenahert 
lineare Beziehung zwischen der Zunahme der Koinzidenzen u. der Schichtdicke fur 
2 Teilchenkoinzidenzen gefunden. Diese Ergebnisse beziehen sich nur auf Verss. mit 
Pb-Schichten. Die Beobachtungen an anderen Substanzen (C, Al, Cu, Sn) zeigen, daB 
die Abweichung von der Linearitat fiir Dreifachkoinzidenzen eine Funktion der Kem- 
ladungszahl des betroffenden Elementes ist u. daB fiir Element© mit geringer Kem- 
ladungszahl die Zunahmo der Zahlungen pro Zoiteinheit nahezu eino lineare Funktion 
der Schichtdicke ist. (Physic. Rev. [2] 48. 773—74. 1/11. 1935. Durham, W. C-, 
Duke Uniyersity.) G. S c h m id t .

S. Ziemecki, Steinsalzabsorption der Hohenstrahlen. Bei der Unters. der Durch- 
liissigkeit yon Steinsalz in bezug auf die Hohenstrahlung wurde ein K o l h ÓRSTER- 
Elektrometer benutzt. Die Verss. ergeben, daB Steinsalz fur Hohenstrahlen durch- 
liissiger ist ais W. Fur den Koeff. der Massenabsorption wird ein Wert yon 0,72- 
10~3 g_1 qcm gefunden. Beobachtungen in tiefen Steinsalzminen ergaben eine merk- 
liche Konstanz der Restionisation, welche sich nicht mit der Annahme yereinbaren
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laBt, daB die Ausschlage der MeBapparatur bei Hóhenstrahlunterss. statist. Charakter 
besitzen. Die Ausschlage werden demnach dureh aufiere Wrkgg., zum Teil durch 
Teilchensehauer, heryorgerufen. (Acta physic. polon. 4- 183—93. 1935. Warschau, 
Landwirtschaftliche Hochschule.) G. SCHMIDT.

W ilhelm Frenzel, Neue Ver.su.che uber sogenannlc „Erdstrahlen“. Es werden die 
Erschcinungen untersucht, die bisher mit der Annahme yon noch unbekannten, aus 
dem Boden kommendon Strahlungen von biolog. Wrkg. erklart wurden. Der EinfluB 
der Erdstrahlen auf den Pflanzenwuchs, sowie die Ausbldg. yon Reizstreifen werden 
beschrieben. AnsclilieBend wird der angebliche Zusammenhang zwischen Erdstrahlen 
u. Krebs, sowie die Abschirmung gegen Krebs besprochen. Kontrollverss. liefem  
keinerlei Anhaltspunkte daftir, daB die Reizzonen krebsbegunstigend wirken. (Um- 
schau Wiss. Techn. 39. 995—97. 8/12. 1935.) G. S c h m id t .

Irving Langmuir und J. Bradshaw Taylor, Strahlung und Absorption von 
Energie durch Wolframdrahte bei niedrigen Temperaturen. Die bisher bestehenden 
Tabellen uber die Bcziehung zwischen dem Wattverbrauch u. der Temp. von W-Drahten 
beruhcn bei kleinen Tempp. nicht auf direkter Messung, sondern sind aus Emissions- 
daten berechnet. Da fiir andere im Gange befindliche Unterss. Werte hieriiber mit 
groBter Genauigkeit verlangt wurden, haben Vff. die Strahlung yon W-Draliten bei 
niedrigen Tempp. u. die Absorption der von den GefaBwiinden riickgestrahlten Energie 
direkt experimentell bestimmt. Fiir einen Draht von der Temp. Tp  in einem GefaB 
von der Temp. T jt ist die herauskommende Strahlung die Differenz aus der ausgesandten 
W n u. der absorbierten W a- Fiir Werte von Tp  zwischen 225 u. 5800 K  u. T b  zwischen 
77 u. 473° K  gelten nach den Messungen der Vff. die empir. Formeln: 

log JF.r =  83,7105 — 100 +  5,332 log Tp
log W a  =  83,7105 — 100 +  4,462 log T s  +  0,87 log TF .

Der Widerstand R des Drahtes in demselben Bereich laBt sich darstellen durch: 
log R =  91,7123 — 100 +  1,23 log Tp. Strom, Spannung, Widerstand u. ausgestrahlte 
Energie werden ais Funktion der Temp. in Tabellen gegeben. (J. opt. Soc. America 25. 
321—25. 1935. Gen. Electr. Comp., Res. Labor.) K o l l a t h .

Georg Joos und Wolfgang Finkelnburg, Kontinuierlićhe Spektren. I. Fortsehritts- 
bericht uber die Veróffentlichungen bis etwa Mitte 1935: Echte Kontinua (Brems- 
spektren; Ionisierungsspektren; Dissoziationskontinua) u. statist. Kontinua. (Physik 
regelmaBig. Ber. 4. 35—46. 1936. Góttingen, II. Physikal. Inst. d. Univ.; Karlsruhe, 
Inst. f. theoret. Physik d. Techn. Hochsch.) Sk a l ik s .

F. C. Chalklin, Elektronenbanden von festem Kupfer, Nickel, Kobalt und Eisen. 
Bei Unterss. der weichen Rontgenstrahlen der Elemente Cu, Ni, Co u. Fe wurden 
Elektronenbandcn beobachtet, die der L-Serie angehoren. Die X«-Linie erschien mit 
starker Intensitat. Auf der langwelligen Seite der Linio zeigte sich eine langsam ab- 
fallende Schwarzung, die bis zur Linie L n reichte. Die Wellenlangendifferenz zwischen 
dem stark ausgepragten Maximum der Bandę u. dom Ende ist fiir Cu 1,21 A, ent-
sprechend einer Energiedifferenz von 77,5 e-Volt. Ni, Co u. Fe ergeben Werte von
der gleichen GroBenordnung. (Naturę, London 135. 998. 1935. London, Univ. 
College.) G o s s l e r .

W endell B. Steward und Harald H. Nielsen, Das ultrarote Absorptionsspektrum 
von Gennaniumhydrid. Ausfiihrliche Arbeit zu der C. 1936.1 .2289 referierten kurzeń Mitt. 
Abweichend von dieser geben die Vff. jetzt an, folgende (nach Intensitaten geordnete) 
ultraroten Absorptionsgebiete gefunden zu haben: bei 4,74/z (2110 cm-1), 10,7/ł 
(934 cm-1), 3,4 / i  (2922,7 u. 3031 cm-1), 2,3 f i  (4300 cm-1), sowie ein yiel schwiicheres 
Absorptionsmaximum bei ca. 5,7 / i .  Die Gebiete bei 3,4, 4,74 u. 10,7 f i  werden mit hoher 
Dispersion (Prismen-Gitterspektrometer); 2 Stufengitter mit 4800 bzw. 800 Linien 
je Zoll) untersucht u. die erhaltenen Spektrogramme u. wichtigsten Rotationslinien 
mitgeteilt. Durch Vergleich jener Absorptionsgebiete mit den UR-Spektren yon CH4 
(vgl. das folgende Ref.) u. SiH4 ergibt sich fiir erstere die Schwingungszuordnung 
i>3, v } , i'i +  u. v3 + v 4 (das Absorptionsgebiet bei 3,4 f i  besteht aus 2 iiberein- 
andergreifenden Banden mit Maxima bei 2922,7 bzw. 3031,0 cm-1), 2 vz u. v„ +  v4. 
Aus den gemessenen Abstanden zwischen den Rotationslinien der beiden opt.-akt. 
Grundschwingungsbanden u. vt berechnen die Vff. nach der Methode von 
D e n n i s o n  u . J o h n s t o n  (C. 1935. I. 2315) das Tragheitsmoment yon GeH, zu 
7,0-10-10 g-qcm, sowie die Kernabstande Ge—H =  1,37 u. H—H =  2,06 A. Vff. be- 
tonen aber, daB die Struktur der Bandę v4 bei 10,7 /i so unregelmaBig u. ihre Linien-
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abstande so zweifelhaft sind, daC jenon Werten eine groBe Unsicherkeit anhaftet. Uni 
den Ursprung der beobachteten komplizierten Strukturen zu ermitteln, ist es wiinschens- 
wert, die Banden aller Tetraedermoll. XH4 bei viel tieferen Tempp. zwecks Ausschaltung 
der holieren Schwingungen erncut zu untersuchen. (Physie. Rev. [2] 48 . 861—64. 1/12. 
1935. Ohio, State Univ., Me n d e n h a l l  Lab. of Physics.) Z e i s e .

Alvin H. Nielsen und Harald H. Nielsen, Die ultraroten Absorptionsbanden von 
Meihan. Co o l e y s  (Astrophysie. J. 62 [1925]. 73) Messungen der beiden Grund- 
schwingungsrotationsbanden des C H , bei 3,3 u. 7,7 n werden mit groBerer Dispersion 
(Prismen-Gitterspektrograph, 2 W oO D sehe Striehgitter mit 3600 bzw. 2000 Linien je 
Zoll) wiederholt. Ferner werden die Kombinationsbanden vx -j- vt u. vs +  v4 bei 2,3 /.i 
(4218 bzw. 4315 cm-1) mit einem Striehgitter mit 4800 Linien je  Zoll in der 2. Ordnung 
ausgemessen. Das dureh Auftropfen von dest. W. auf chem. reines Aluminiumcarbid 
erzeugte CH4 wird durch fraktionierte Dest. in die evakuierten Absorptionszellen von 
2 bzw. 6 cm Lange (letztere fiir die Kombinationsbanden) iibergefuhrt u. auf Atmo- 
spharendruck gebracht; die Zellen besitzen Fenster aus poliertem Steinsalz. Ergebnisse: 
Wahrend in der Bandę bei 3,3 fi nichts wesentlich Neues beobachtet wird, zeigt sich 
in der Bandę bei 7,7 n eine etwas kompliziertere Rotationsstruktur ais COOLEY ge- 
funden bat. Viele seiner Linien werden in Gruppen von eng benaehbarten Kompo- 
nenten aufgel., wobei dereń Abstand innerhalb einer Gruppe mit der yon der Banden- 
mitte aus gezahlten Nummer der Linie zuzunehmen scheint. Die beiden Kombinations
banden werden wenigstens zum Teil aufgel. u. scheinen Linicnabstiinde von 5,3 bzw. 
13,5 n aufzuweisen. Die beobachtet® komplizierte Struktur der 7,7 //-Bandę kónnte auf 
Obergangen zwischen hoheren Schwingungszustanden beruhen oder mit der Konvergenz 
der Linien in den Banden zusammenhangen; eine sichere Deutung wird nur auf Grund 
neuer Messungen bei tieferen Tempp. moglich sein (vgl. vorst. Ref.) (Physie. Ber. [2] 
4 8 . 864—67. 1/12. 1935. Ohio, Stato Univ., Me n d e n h a l l  Lab. of Physics.) Z e i s e .

Manfred Jołmston imd David M. Dennison, Die Wechselwirkung zwischen 
Sćhmngung und Rolationfur symmetrische Molekule. Ausfuhrliche Arbeit zu der C. 1935 . 
I. 2315 referierten Mitteilung. Nach T e l l e r  kann man die Schwingungen eines mehr- 
atomigen Mol. mit den Bewegungen auf einer langsam rotierenden Drehscheibe ver- 
gleichen, wobei durch die Rotation eine CORIOLIS-Kraft eingefuhrt wird, die ihrerseits 
wieder einen Energiebeitrag liefert. Dieser ist gewohnlich infolge der Kompensation 
der von den einzelnen Atomen gelieferten Anteile sehr klein (von 2. Ordnung). Dagegen 
entsteht fiir entartete Schwingungen (jede solche Schwingung entspricht 2 oder mehr 
harmon. Bewegungen von gleicher Frcąuenz, die senkrecht zueinander erfolgen u. die 
fiir jedes Atom eine kreisfórmige oder ellipt. Bewegung resultieren lassen) eine mittlere 
CORIOLIS.-Kraft, die der Wmkelgeschwindigkeit der „Drehscheibe1' proportional ist. 
Die Schwingungen erzeugen so einen zusatzlichen („inneren11) Drehimpuls, der in 
axialsymm. Moll. wie CH3C1 usw. den Betrag p  =  |  h/2 n  u. in kugelsymm. Moll. den 
Betrag -p =  ]/’! (1 -f  i  j > hj'2 ^  hat. Die GroBe t  ist fiir den Abstand zwischen den 
Rotationslinien einer Bandę bestimmend u. hangt von den relativen Dimensionen, 
Massen u. Kraftkonstanten des Mol. im gegebenen Schwingungszustand ab. Eine in 
Anlehnung an T e l l e r  in 1. Naherung durchgefiihrte Rechnung ergibt fiir den Abstand 
in axialsymm. Moll. A v =  [(1— |) /C — l/!/l] h/4 tz2 u. in kugelsymm. Moll. A v =  
(1 — i)  h/4 ji2 A, wenn A, B, C die Haupttriigheitsmomente bezeichnen (im 1. Falle 
ist A =  B, im 2. Falle A =  B  =  C). Vff. berechnen den inneren Drehimpuls u. £ fiir 
die X -Schwingungen in Moll. vom Typus YX3, ZYX3 u. YX4. Das Tragheitsmoment O 
der Methylhalogenide ergibt sich hierbei zu 5,61 (CHaF), 5,35 (CH3C1), 5,44 (CH,Br) 
u. 5,44- lO-40 (CH3J). Fur CH4 ergibt sich A =  5,47-10~40 u. fiir die Linienabstande 
in den Kombinationsbanden vx +  vt u. v3 +  J’i 5,4 cm-1 bzw. 5 h/ 16 n* A =  12,6 cm-1, 
im Einklang mit den Messungen. (Physie. Rev. [2] 48 . 868—83. 1/12. 1935. Univ. of 
Michigan.) ~ - ZEISE.

C. Manneback, Berechnung der Grundschwingungsfreąuenzen eines ebenen regd- 
majiigen Molekuls roni Typus X s mit hexago?ialer Symmełrie. Unter der Voraus- 
setzung unendlich kleiner (harmon.) Schwingungen, wird — so allgemein ais nur moglich
— das Schwingungsproblem eines ebenen, regelmiiBigen hexagonal synim. Mol. zu 
losen yersucht. Die Lsg. erfolgt nach der Methode der „symm. Koordinaten“, dereń 
Idee auf B r e s t e r  zuriickgeht, mit Hilfe yon 34 Parametern, durch welche man die 
Potentialfunktion dieses Systems darstellen kann. (Ann. Soc. sci. Bruxelles. Ser. B. 55. 
Nr. 2. 129—59. 1935. Louyain, Inst. de Physiąue de l’Univ.) D a d ie u .
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Otto Grabowsky, Lichtabsorption in Lósungen. Theoret., MeBmethodik, An- 
wendungen. (Pharmaz. Ztg. 81. 75—77. 96—99. 18/1. 1936. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Chemie.) KuTZELNIGG.

Max G. E. Cosyns, Ein neues Polarisationsphdnomen. Wird parallel zu einem 
Metallspiegel im Yakuum ein Metalldampfstralil (Ag, Al) vorbeigefiihrt, so daB er 
nur von Molekehi getroffen werden kann, die infolge von Zusam menstoBen nach auBen 
gestreut werden, so uberzieht er sich mit einem diinnen Film, dessen Starkę wahr- 
scheinlich weit weniger ais 10-7 g/qcm betragt, der aber, im Gegensatz zu dem un- 
behandelten Spiegel, auf senkrecht einfallendes Licht eine starkę Polarisationswrkg. 
ausiibt. (Naturę, London 137. 70. 11/1. 1936. Briissel, Fondat. Mód. Reine Elisabeth, 
Physikal. Lab.) ICuTZELNIGG.

G. Bruhat nnd L. W eil, Drelmng der Polarisationsebenc durch schrii-ga Kryslall- 
brechung. (Buli. Soo. franę. Minerał. 58. 294—313. 1935. — C. 1835. 33.1663.) Go t t p k .

N. Riehl, Ober die Stabilitdt des Lenardschen Leuchtzentrums bei Zinksulfid. Die 
Erregbarkeit von Zinksulfidphosphoren durch oc-Strahlen nimmt im Yerlaufe von 
mehreren Jahren spontan ab. Diejcnigen Praparate, die anfangs die liochste a-Strahlen- 
sensibilitat zeigten, altern durehschnittlich am raschesten. Erhitzen auf 500° macht 
die Alterung nur zu einem geringen Teile riickgangig. — Die Phosphorescenz von 
Willemit u. Rubin wird durch Erhitzen auf 1000° u. rasches Abkiihlen sehr yerstarkt. 
Dio yerhaltnismaBig geringe, aber durch Millionen von Jahren erhaltene Phosphorescenz- 
fiiliigkeit von Mineralien diirftc mit dereń estrem langsamen Alterung zusammenhangen; 
die Zentren befinden sich dann nahe oder Yollkommen im Gleicligewichtszustand. 
Dagcgen sind die Zentren in rasch gekuhlten Praparaten instabil; ilir Luminescenz- 
vermogen geht stark zuriiek, anscheinend aber nieht auf Nuli. (Ann. Physik [5] 24. 
536—42. 1935. Berlin, Degea A.-G.) K u t z e l n ic g .

Herbert Haberlandt, Berta Karlik und Karl Przibram, Zur Fluorescenz des 
Fluorits. III. Das Linienfluorescenzspektrum. (II. Ygl. C. 1934. II. 1899.) Die Linien- 
fluoreseenzspektren von 10 yerschiedenen Pluoriten, yon 3 Yttrofluoriten, einem Yttro- 
cerit u. von yerschiedenen synthet. mit seltenen Erden aktivierten Fluoriten werden 
mitgeteilt. Bei einem Fluorit yon Ost-Turkestan u. einem yon Comwall werden die 
Linien durch Ra-Bestrahlung yerstarkt. (S.-B. Akad. Wiss. Wien Abt. Ila. 144. 77—83. 
1935. Wien, Inst. f. Radiumforschung.) K u t z e l n ig g .

Herbert Haberlandt, Berta Karlik und Karl Przibram, Zur Fluorescenz des 
Fluorits. IV. tfber einen Urannachwcis in Fluoriten und uber die Tieftemperalurfluore-s- 
cenz. (III. ygl. yorst. Ref.) Wahrend die durch Eu yerursachte blaue, die rote u. die 
durch Yb yerursachte gelbgriine Tieftemp.-Fluorescenz nach dem Gliihen yerschwinden, 
bleibt auch nach heftigem Gliihen eine griinlich-blauliche Fluorescenz, die dem U 
zuzuordnen ist u. aus dereń Starko der U-Geh. des Fluorites abgeschatzt werden kann.
— Die gelbgriine Tieftemp.-Fluorescenz des Yb tritt um so haufiger u. dominierender 
auf, je naher der Fluorit an saurem Eruptiygestein yorkommt. — Dio Beobachtungen 
deuten auf eine yerschiedene relatiye Konz. des Yb u. Eu in Fluoriten yerschiedenen 
Vork. (S.-B. Akad. Wiss. Wien Abt. Ila . 144. 135—40. 1935.) K u t z e l n ig g .

Karl Przibram, Zur Fluorescenz des Fluorits. V. U ber die Fluorescenz des Europium- 
dichlorids und iiber Alkalihalogenid-Europiumphosphore. (IV. ygl. yorst. Ref.) Keines 
EuClo fluoresciert lebhaft cyklamenfarben. Im Fluorescenzspektrum tritt eine Bandę 
im Blau von ganz ahnlicher Lage wie die bekannte Fluoritbande auf, femer eine ziem- 
lieh scharfe, linienartige Bandę bei 690 m/i u. eine yenraschene rote, dereń Lage der 
roten Fluoritbande entspricht. Somit ist bewiesen, daB die blaue Fluoritbande dem 
zweiwertigen Eu zukommt u. fur die rote wird es wahrscheinlich gcmacht. — Eu laCt 
sich auch in Alkalihalogenide fluorescenzfahig einbauen. Reinstes, durch Umkrystalli- 
sieren yon einer sehwachen roten Fluorescenz befreites NaCl wurde aus seiner Lsg. 
gemeinsam mit EuC13 eingedampft. Nach der Ra-Bestrahlung erscheint eine rote 
Bandę. Erhitzt man die Praparate, so geben sie, auch ohne Ra-Bestrahlung, die blaue 
Bandę. (Die Fluorescenz ist noch bei beginnender Rotglut deutłich.) Die Alkalifluoride 
gaben die blaue Fluorescenz auch nach dem Erhitzen auf Rotglut nicht, die Chloride 
gaben sie nach dcm Erhitzen auf 260°, die Bromide u. Jodide nach dcm Erhitzen auf 200°. 
Die leichte Red. des Eu in Alkalihalogeniden durfte mit Komplexbldg. zusammen- 
hiingen. Das Maximum der blauen Bandę andert seine Lage mit dem Grundmaterial 
nur wenig. — Wahrend die blaue Bandę nicht nachleuchtet, hat die rote eine Nach- 
leuchtdauer der GroCenordnung 10“3 Sek. Nach Ra-Bestrahlung zeigen die Praparate
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eine lebhafte blaue Thermoluminescenz. — Das Auftreten der blauen Bando in NaCl 
ermoglieht einen empfindlichen Nachweis des Eu (Grenzkonz. unter 10_0, Erfassungs- 
grenze 10~3 y.) (S.-B. Akad. Wiss. Wien Abt. n a . 144. 141—49. 1935.) K u t z .

K. Obenauer, Ober die Anderung der Luminescenzfarbe auf frisclien Spaltfldchen 
des Kalkspales. An einer Kalkspatdruse aus dem Idar-Obersteincr Melaphyrgebiet 
wurden folgende Beobachtungen gemacht: Die Spaltflachen groBerer skalenoedr. 
Krystalle leuchten zum Teil himbeerrot, zum Teil rosaweifilich. Die letztgenannte 
Luminescenzfarbe verschwindet aber, sobald an den betreffenden Stelien frische Spalt
flachen hergestellt werden. (Zbl. Minerał., Geol., Paliiont., Abt. A. 1935. 357—61. 
Bonn, Univ., Mineralog.-petrograph. Inst.) KuTZELNIGG.

Jean Bouchard, Allgemeine BelracMungen uber das Fluorescenzvermogen und 
Forschungsarbeilen Uber das Fluorescenzvermógen in Abhdngigkeit von der Konzentralion. 
(Vgl. C. 1935. I. 3252.) Nach einer allgemeinen Darst. der Fluorescenzgesetze wird 
das Gesetz von P e r b in  auf experimentellem Wege gepriift. An Uranin ergibt sich unter 
Benutzung des Fluorometers von P e e e i n  ubereinstimmend in I/J0-n. NaOH-, 7 10-n. 
KOH- u. Vio-n. K2C03-Lsg., daB die Fluorescenzintensitat bei sehr geringen Konzz. 
einen gleichbleibendcn Wert zeigt, daruber innerhalb eines Bereiches von 0,65•10- s  
bis 7-10~3 g/cem dem P e b b i n schen Gesetz 0  =  0 oe~>cc gehorcht (0  — spezif. 
Fluoresccnzvermógen, k u. 0 O zwei Konstanten u. c =  Konz.). Daruber hinaus machen 
sich Einfliisse der Assoziation bemerkbar, die ein Umbiegen der Geradcn verursachen. 
Der gleiehbleibende Wert zu Beginn der Kurye erklart sich nach dem Vf. aus Mefi- 
fehlem des Fluorometers. Der sogenannte Abschwachungskoeff. k ergibt sich aus den 
Messungen zu 488, aus einer anderen Vers.-Serie mit einem modifizierten Fluorometer 
nach J o b in  u . Y v o n , mit Messung senkrecht zum Erregerstrahl, gut ubereinstimmend 
zu 500. Bei der Unters. der Abhangigkeit des Fluorescenzvermogens von dem pn-Wert 
der Lsg. ergaben Vergleichsverss., daB die Natur des Saure- bzw. Basenions keine Rolle 
spielt. Bei pn =  10 zeigt sich ein Maximum der Fluorescenz, wahrend nach beiden 
Seiten immer sclmellerer Abfall stattfindet, bis die Fluorescenz unterhalb ph =  5,5 
u. oberhalb pa =  13,5 unmeBbar klein wird. Dies Verh. wird aus der Saurenatur 
AH» des Fluoresceins abgeleitet u. das łon A" ais der eigentliche Fluoresccnztrager 
angesehen. Aus den Zahlen ergibt sich weiterhin, daB der Abschwachungskoeff. mit 
sinkendem ph abnimmt — u. zwar ist log lc eine lineare Funktion von ph innerhalb 
6 >  pn >  12, wobei das PERRlNsche Gesetz innerhalb des Bereiches 6 >  ph >  13 
erfiillt ist. (j .  Chim. physique 33. 51—71. 25/1. 1936. Dijon, Univ., Labor. f. allgem. 
Physik.) ' ' SCHMELIKG.

M. P. Mongeot, Die Fluorescenz der Zwischenprodukte und der synthetischen 
organischen Farbstoffe. Nach einer eingehenden Darst. der Theorie der Luminescenz 
folgt eine Zusammenstellung der wichtigsten fluorescierenden Farbstoffo u. Zwischen- 
prodd. SchlieBlich werden die Anwendungsmoglichkeiten besprochen (analyt. Verff., 
rasche Identifizierung, Leuchteffekte in Theatem usw., Kombinierung mit Leucht- 
róhren). (Rey. gen. Matieres colorantes Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 40.
1—11. Jan. 1936. Etablissements K u h ł m a n n .) KUTZELHIGG.

O. Viktorin, Ober die ultrawolette Strahlung bei chemischen Reaklionen■ (Chem. 
Listy Vedu Prumysl 29. 245—49. 1935. — C. 1936. I. 21.) R. K. Mu l l e r .

Linus Pauling und L. O. Brockway, Die Methode der radialen Verleilung zur 
InterprełieruTig von EleklronenbeugungsaufTiahmen gasformiger Molekule. Bisher wurden 
die Elektronenaufnahmen gasformiger Moll. derart ausgewertet, daB fiir eine Anzahl 
von angenommenen Molekiilmodellen die Intensitatsyerteilung berechnet u. mit der 
expcrimentell beobaehteten yerglichen wurde. In Anlehnung an die von ZEBNICKE 
u. P r i n s  sowie yon W a e e e n  u . GlNGRICH fiir die Auswertung von Rontgendia- 
grammen von Fil. entwickelte Methode der radialen Intensitatsyerteilung entwickeln 
die Vff. Gleichungen fiir die Auswertung yon Elektronenbeugungsaufnahmen gasfor
miger Moll., dio yon denselben Grundsatzen ausgehen. Mittels der gefundenen Glei
chungen wurden fiir eine Reihe gasformiger Moll. vom Typus MeX2, MeX3 u. MeX4 
die Abstiinde Mo—X, X—X u. der Winkel neu berechnet. In dieser Reihenfolge wurden 
die folgenden Werte erhalten: C l\  1,335 A, 1,369 A. — ; SiFt 1,527, 1,565, — ; CClt 
1,74, 1,749, — ; SiCl 1,963, 2,005, — ; OeCL 2,070, 2,073, — ; SnClt  2,295, 2,303, — ; 
PF3 1,47, 2,41, HO®; PCL 1,98, 3,08, 102°; AsF3 1,70, —, — ; AsC13 2,13, 3,43, 107”; 
CH£!lt (1,73), 2,935, — ; CHCl3 (1,77), 2,931, — ; Cl,O 1,65, 2,86, 120°; CIO2 1,53, 
2,85, 137° u. S 02 1,43, 2,56, 127°. (J. Amer. chem. Soc. 57- 2684—92. Dez. 1935. 
Pasadena, Kalifornien.) GOTTFEIED.
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*  F. Kirchner und H. Lassen, Ober eine neue Interferenzerscheimmg beirn Durch- 
gang schneller Elektronen durch Krystalle. Diinne Ag-Schichten, die bei hóherer Temp. 
(200°) auf Steinsalz aufgedampft wurden, zeigten einen neuen Typus von Krystall- 
gitterinterferenzen. Am Rande des nullten Hauptmaximums lósten sich die Inter- 
ferenzpunkte in Kreuze auf, dereń Enden irrationalen Gitterpunkten entsprechen. 
Die Deutung dieser Erscheinung erfolgt mittels des reziproken Gitters u. der E w a l d - 
schen Ausbreitungskugel, bzw. mittels der elementaren Konstruktion des Flachen- 
gitterinterferenzbildes ais eine Flaehengitterwrkg. der Oktaederebenen von sehr kleinen 
Krystallchen. Die Flachengitterinterferenzkreuze traten auoh bei Reflexionsaufnahmen 
an sohr diinnen Ag-Schiehten auf. Hieraus wird der SehluB gezogen, daB dio Inter- 
ferenzen bei der Durchstrahlung von vielen kleinen Ag-Krystallchen entstehen, die 
mit ihrer Wiirfelkante parallel zu den Wurfelkanten des Steinsalzkrystalls liegen. 
Mit wachsender Schichtdicke verschwinden dio Interferenzkreuze. (Ann. Physik [5] 24. 
113—23. Okt. 1935. Koln, Inst. f. techn. Physik.) B o e r s c h .

J. A. Darbyshire und E. R. Cooper, Elektronenbeugung an Metallkrystallen und. 
an Glimmer. Durch Auffangen der Oxydhaut von gesehmolzenon Metallen (Cd, Zn, 
Bi) auf eine Drahtschleife werden Filme hergestellt (s. auoh C. 1935. I. 1497), in denen 
sich auch Krystalle der Metalle selbst befinden. Bei der Durchstrahlung mit schnellen 
Elektronen treten neben den DEBYE-SCHERRER-Ringen des Oxyds auch Punkt- 
diagramme der Metallkrystalle auf. Die Ausbreitung dieser Punktdiagramme iiber 
einen groBen Winkelbereich wird durch eine Stórung des Krystallgitters erklart. Ver- 
botene Reflektionen wrerden gefunden u. aufeinanderfolgcnden Reflektionen an den 
Krystallen eines Krystallaggregates zugeschrieben. Auch Punktdiagramme, die boi 
der Durchstrahlung von gebogenen Glimmerblattchen erhalten werden, fiihren zu 
dem SchluB, daB diese Punktdiagramme hauptsachlich durch eine Stórung des streu- 
enden Krystallgitters erzeugt werden. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 152. 104 
bis 123. 15/10. 1935. New Zealand, 1851 Exibition Scholar.) BOERSCH.

Tasaburó Yamaguti, Untersuchung der Oxydation einer Krystallóberflache mittels 
Reflexion von Kathodenstrahlen. Es wird der EinfluB der Oxydation u. der Atzung 
auf Spaltflachen von Zinkblende mittels Elektronenbeugung bei Reflexion untersucht. 
Die Analyse der Beugungsfigur ergibt, daB die durch Oxydation der Zinkblende ent- 
standene Substanz (ZnO) ein Einkrystall ist, der so orientiert ist, daB seine (1 0 3)-Ebene 
parallel zu der (1 1 0)-Ebene des ZnS liegt. AuBerdem liegt die [0 1 0]-Achse von 
ZnO parallel zu der [1 1 0]-Achse der Zinkblende. Unsymm. Intensitatsverteilung 
der Interferenzpunkte einiger Diagramme wird ais Temp.-Effekt erklart. (Proc. physic.- 
math. Soc. Japan [3] 17. 443—53. No .1935. Physical Institute, Faculty of Science, 
Osaka Imperial Uniyersity [Orig.: engl.]) BoiiRSCH.

M. Straumanis und A. Ievtns. Pmzisionsaufnahmen nach dem Verfahren von 
Debye und Scherrer. II. (I. vgl. C. 193 5 .1. 3514.) Ausfuhrliche Mitt. iiber die C. 1936. 
I. 2037 referierte Arbeit. (Z. Physik 98. 461—75. 3/1. 1936. Riga, Analyt.-ckem. Labor. 
d. Univ. Lettlands.) ” ' S k a l ik s .

M. C. Neuburger, Prdzisionsmessung der Gitterkonstante von Silicium. Messungen 
mit der Aufhahmekamera von R e g l e r  ergaben fiir die Gitterkonstante Von besonders 
reinem Si den Mittelwert a — 5,4173 ±  0,0005 A bei 20°. Daraus werden cinige andere 
Zahlen berechnet. (Z. Ivi'istallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallckem. 
[Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 92. 313— 14. Dez. 1935. Wien.) S k a l .

P ’ei-Hsiu W ei, Die Struktur von ct.-Quarz. In Ergiinzung von vorliegenden Unterss. 
hat Vf. eine Parameterbest. auf Grund von Schwenk- u. LAUE-Aufnahmen unter- 
nommen, die zu folgenden Werten fiihrte: u — 167,5° ±  1,5°, x =  150° ± 5 ° ,  y  =  
100° ±  5°, z =  40° ±  5°. Die mit diesen Werten berechneten Atomabstande u. Winkel 
zwischen den Si—O-Bindungen stimmen mit friiheren Erfahrungen gut iiberein. Es 
wurde ferner eine Extinktionskurve aufgenommen, die ziemlieh stark gekriimmt ist 
u. zeigt, daB primare Extinktion im wesentlichen Betrage in dem untersuchten Krystall 
auftritt. Absolutwerte der Intensitiit wurden von Reflexen (h k 0), (h 0 1), (h 0 0), 
(0 0 1) bestimmt; sie sind etwa 5-mal so groB ais die fiir einen Idealkrystall berechneten 
Werte. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z . 
Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 92. 355—62. Dez. 1935. Chicago.) Sk a l i k s .

Einosuke Fukushima, Die Bezie)iung zwischen mechanischer Beanspruchung und 
der Intensitiit von an Quarzplatten reflektierten Róntgenstrahlen. II. (I. vgl. C. 1936.

*) Krystallstruktur organ. Verbb. vgl. S. 2913.
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I. 2294.) Laucaufnahmen an (Juarzplatten, die in yerschiedenen Richtungen einem 
Druck ausgesetzt wurden, ergaben, daB mit stcigendem Druck die Intensitat der Laue- 
Interferenzen zunahrn, um asymptot. einem Grenzwert zuzustreben. (Sci. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 2 8 . Nr. 610/12. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 
71. Dez. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) G o t t f r ie d .

Einosuke Pukushima, Die Beziehung zwischen mechanischer Beanspruchung und 
der Intensitat der an einer Quarzplatte reflektierten Iłóntgenstrahlen. III. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Es werden die theoret. Grundlagen behandelt, die die Intensitat der an mechan. 
beanspruchten Quarzplatten reflektierten Róntgenstrahlen yerstarken. Es liand 'r-sich 
hierbei um eine Red. der primaren Extinktion, auf die der Beanspruchungs^ Jient 
eine entscheidende Wrkg. ausiibt. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend wei ;n die 
Beziehungen zwischen der Intensitatssteigerung u. der auBeren Beanspruehun sowie 
iiber die Form der Linien gleicher Intensitat theoret. untersucht. (Sci. Pa >. Inst. 
physic. chem. Res. 28 . Nr. 614/15. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], ToŁyo 15.
1. Jan. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) G o t t f r ie d .

J. D. Bem al, E. Djatlowa, I. Kasamowsky, S. Reichstein und A. G. Ward, 
Die Struktur von Strontium- und Bariumperozyden. Die Herst. u. róntgenograph. Unters. 
der beiden Verbb. nach der Pulvermethode wird beschrieben. Die Unters. ergab CaC2- 
Struktur: Raumgruppo F  4/mmm. Identitatsperioden des tetragonal-flachenzentrierten 
Gitters fiir Sr02: a =  5,02, c =  6,55 A, fiir Ba02: a =  5,34, c =  6,77 A. Die Metall- 
atome liegen in den Gitterpunkten, wiihrend die Mittelpunktc der 0 22_-Ionen ein um 
a j2 in a-Richtung yerschobenes Gitter bilden. Der Parameterwert u wurde aus Raum- 
crfiillungsbetrachtungen ermittelt u. ergab sich bei Sr02 zu 0,103, bei Ba02 zu 0,096. 
Die Struktur bestiitigt dio Ansicht von M e n d e l e j e w ,  daB in den Peroxyden eine 
0 2-Gruppe mit einfacher Bindung zwischen den O-Ionen vorliegt. Der Abstand O — O 
betriigt im Mittel 1,31 ±  0,03 A. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92. 344—54. Dez.
1935. Cambridge, Krystallograph. Labor.; Moskau, Karpow-Inst. fiir phyrikal. 
Chemie.) SKALIK3.

Jean Bureau, Die Krystallarlen der Hydrate von Barium- und Strontiumm 'rit: 
Das Hydrat (N0ł)iSr-4H„0. Einw. der katalyt. Oxydationsprodd. des NH3 auf Lfgg. 
vbn Ba(OH)2 u. Sr(OH)2, Einengen im Vakuum unter C02-AusschluB ergab die Hyd ate 
Ba(N02)2-H20  u. Sr(N02)2-H20  in Form hesagonaler Pyramiden. Es existriert au' er- 
dem ein Hydrat Ba(N02*)2'H 20 , das in rhomboedr. Prismen krystallisiert. Das Mono
hydrat wandelt sich bei 116° in das wasscrfreie Salz um, das bei 267° schm. u. rich 
von 270° an langsam zers. Es wurde auBerdem ein neues Hydrat fcstgestellt u. isoliert 
von der Formel Sr(N02)22 H ,0 , das kub. krystallisiert. Bei 15° tritt peritekt. Umwandh ng 
in das hexagonale Monohydrat ein, entsprechend einer Konz. c von 39,55 g wasser- 
freies Salz auf 100 g Lsg. Bei — 8,8° betriigt die Konz. am Umwandlungspunkt 26,4 g. 
(C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 202 . 307—09. 27/1. 1936.) G o t t f r ie d .

W. Minder, Uber den Bau einiger Hydrate von Natriumdiborat. Die Elementar- 
zellen, Translations- u. Raumgruppen yon Kemit, Tinkalconit u. Borax wurden be- 
stimmt. — Kemit. Aus Drehaufnahmen: a =  6,96 ±  0,02, b =  9,14 i  0,03, c =  
15,52 ± 0 ,0 4  A; f} =  108° 52' ±  4'. 4 Moll. Na2B40 ,-4 H ,0  im Elementarkorper.
Translationsgruppe Fm. Raumgruppe wahrscheinlich ^2 A4* — Tinkalconit. Grund- 
rhomboeder (aus Drehaufnahmen um die Rhomboedcrkante): a =  9,56 ±  0,04 A; 
a =  71° 42 ' ±  5'. Inhalt 3 Moll. Na2B40 7-5 H20 . Raumgruppe wahrscheinlich Oat*.
— Borax (Tinkal). Aus Drehaufnahmen: a =  11,82 i  0,04, b =  10,61 ±  0,03, 
c =  12,30 ±  0,04 A; fi 106° 35' ±  4'. 4 Moll. Na2Bj07-10 H20  im Elementar-
kcirper. r m’. Wahrscheinlich: C2he. — Yon den untersuehten Hydraten hat das Penta- 
hydrat die hochste Symmetrie. Aus der Zunahme der GróBe des Elementarkorpers 
u. der Veranderung des Molekularvolumens mit steigendem W-Geh. werden einige 
Aussagen iiber die wenig bekannten Hydrate mit 1 u. 2 H20  gemacht. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 92 . 301—09. Dez. 1935. Bem, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.) Sk a l .

E. G. Cox, W. Wardlaw und K. C. Webster, Die ebene Konfiguration fiir vier- 
wertigkoialentes Nickd, Palladium und Platin: Dithiooxalatderirate. Vff. untersuchen die 
Rontgenspektren von K2[Ni(COS)4], K2[Pd(COS)4] u. K2[Pt(COS)4], die untereinander 
isomorph sind. Das Ietztere wird erstmalig dargestellt. Es krystallisiert nach einigen 
Stunden in dunkelroten Krystallen aus, wrenn man eine wss. Lsg. yon Kaliumdithio- 
oxalat (1 g/5 ccm) zu einer Lsg. von K2l5tCI4 (1,2 g/20 cm) gibt. Die Krystalle sind
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monoklin u. haben 4 Molekule in der Elementarzelle. Aus der Beobachtung der Inten- 
sitaten u. der guten Spaltbarkeit parallel {1 0 0} ergibt sich, daB alle Atome koplanar 
u. in den (2 0 0)-Ebenen liegen. Es ergibt sieli ferner aus der krystallograph. Unters., 
daB die Zentralatome auf den zweiziihligen Symmetrieaehsen — (l/4, u, 0), (%, ii, 0), 
(XU> U +  u> Vt) u- (3/i> V*— u> V*) — u- C—C-Bindungen parallel der 6-Aehse 
liegen. Die Metallatome liegen in den (0 4 0)-Ebenen, u =  0,125. Best. der schragen 
Versehiebungen. Vff. berechnen auf Grund der Messungen u. unter der Annahine, 
daB C—C — 1,54 A u. G—O =  1,14 A u. daB der Winkel zwischen den einzelnen 
C-Bindungen 109° ist, die wahrscheinlichste Lage der iibrigen Atome. Ni—S =  2,30, 
Pd—S =  2,44, Pt—S =  2,44, C—S =  1,83 A. Die K—O-Abstande yariieren zwischen 
zwischen 2,57 u. 3,0 A, der kleinste K—S-Abstand ist 3,73 A. Der geringste Abstand 
zwischen den Atomen yerschiedener Komplese ist 3,2 A. Es wird gefunden fiir 
K2[Ni(COS)4]: a =  10,99 A; 6 =  7,80 A; c =  22,23 A; /? =  144° 01'; a : b :c  =  1,409: 
1:2,850; D =  2,17; Raumgruppe A 2 /a (C 2h6), Molekularsymmetrie 2 oder 1. 
K2[Pd(COS)4]: a =  11,13 A, 6 =  7,78 A, c =  22,56 A, /S =  144° 0 ,5';_a:6:c =  1,430: 
1: 2,900; D  =  2,40; Raumgruppe A 2,/a, Molekularsymmetrie 2 oder 1. K2[Pt(COS)4] : 
a =  11,16 A; 6 =  7,63 A; c =  22,62 A; j8 =  144° 04';_a: 6: c =  1,462: 1:"2,965; D =  
2,94; Raumgruppe A  21 a, Molekularsymmetrie 2 oder 1. — Nachdem bei einer groBen 
Anzahl yon Komplexverbb. des koordinatiy vierwertigen Pt, Pd u. Ni ebene Struktur 
nachgewiesen werden konnte, vgl. C. 1936. I. 304, nehmen Vff. an, daB diese Kon- 
figuration die n. ist, u. daB sie nur in speziellen Fallen, wie durch drei- oder vierwertige 
Liganden verandert werden kann. (J. chem. Soc. London 1935. 1475—80. Birmingham, 
Edgbaston, Univ.) E l s t n e r .

H. 0 ’Daniel, Das Mischkryslallproblem und Untersuchungen von Na/AgCl- und 
Tl/CsCl-Mischkrystallcn mit Al- und Cr-Rontgenstrahlung. Im AnschluB an die C. 1934.
II. 3090 u. 1935. II. 1126 referierten Arbeiten hat Vf. das Auftreten von Ubergittern 
bei den Mischkrystallen TlCl-CsCl (1,5625 Mol-% CsCl) u. NaCl-AgCl (12,5, 3,7 bzw. 
1,5625 Mol-% AgCl), auBerdem noch bei einigen Mischkrystallen anderer Żus., nach 
einer besonders ausgearbeiteten Methode der Unters. mit extrem langwelligen Rontgen- 
strahlen sowie durch Unters. mit gewOhnlichen langwelligen Rontgenstrahlen nach- 
zuweisen versucht. In keinem Falle konnte das Auftreten von Ubergittern einwandfrei 
bestatigt werden, doch ist Vf. der Ansieht, daB dieses vorlaufige Fehlresultat haupt
sachlich darauf zuriickzufiihren ist, daB die Ziichtung yon Mischkrystallen mit ganz 
bestimmten Konzz. groBe Schwierigkeiten bereitet. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92. 
221—52. Dez. 1935. Miinchen, Mineralog.-Geolog. Inst. d. Teehn. Hoehsch.) Sk a l ik s .

George H. Walden jr. und M. U. Cohen, Eine RónUjęnuntersuchung der Natur 
der festen Losung von mit Nitrat verunreinigten Bariumsulfalniederschlagen. Durch lang- 
same Zugabe eines Gemisches yon H2S 04 +  H N 03 zu einer sd. Lsg. von Bariumnitrat +  
H N 03 unter kraftigem Riihrcn wurde BaS04 mit wechselnden kleinen Mengen an Nitrat 
ausgefallt. Die Ndd. wurden chem. analysiert u. nach der Pulyermethode mit CaK- 
Strahlung untersucht. Fiir reines BaS04 ergaben sich die Dimensionen a =  8,8625 ±
0,0002 A, b =  5,4412 ±  0,0001 A, c =  7,1401 ±  0,0002 A. Mit steigendem NOs-Geh. 
u. zwar bis zu 4,51%, andern sich die Parameter auf a =  8,8871 A, 6 =  5,4435 A, 
c =  7,1478 A. Die Lange b bleibt demnach prakt. unyeriindert, a steigt angenahert 
linear mit steigendem N 03-Geh., wahrend c bis zu etwa 1,4% stark ansteigt um dann 
prakt. konstant zu bleiben. Aus dem gleichmafligen Ansteigen des Zellyol. mit wachsen- 
den N 0 3-Mengen ergibt sich, daB es sich bei den Verunreinigungen um feste Lsgg. 
im BaS04-Gitter handelt. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2591—97. Dez. 1935. New York, 
N. Y.) G o t t f r i e d .

E. Herlinger, Ober die Bezielmngen zwischen KrystallfeJrfem und Wachstums- 
zinstdlung eines Krystalls. Ein Gitterfehler induziert wahrend des Krystallwachstums 
in seiner Umgebung weitere Gitterfehler. Die Verteilung u. die Yeranderung der Haufig- 
keit dieser sekundar entstehenden Fehler wahrend des Wachstumsprozesses wird 
theoret. untersucht. Es ergibt sich, daB Traeht- u. Habitusanderungen durch sie yer- 
ursacht werden konnen. Ebenso ist auf ihre Esistenz das Aufhóren des Waehstums 
yon einzelnen Flachen wie des ganzen Krystalls zuriickzufuhren. — Der reale Krystall 
besitzt ein Masimum an Fehlem sowie ein Minimum an Ordnung. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., 
Petrogr.] 92. 372—79. Dez. 1935. Rehoyoth [Palastina], Daniel Sieff-Inst.) Sk a l i k s .
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E. Herlinger, Zur Struktur des realen Makrokrystalls. (Untersucht wird die Ent- 
stehungsgeschichte der Gitterblocke.) Einige Folgerungen aus der vorst. referierten Arbeit 
werden diskutiert. Einzelheiten ygl. im Original. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 95. 
380—86. Dez. 1935.) Sk a l ik s .

Majel M. MacMasters, Julia E. Abbott und Charles A. Peters, Untersuchungen 
iiber die Einfliisse verschiedener Faktoren auf die rhythmische Kryslallisaticm. An was. 
Lsgg. yerschiedener Konz. von K„Cr20 7 wurde bei 25, 50 u. 100° die rhythm. Krystalli- 
sation untersucht. Besonders untersucht wurde der EinfluB spezif. Verunreinigungen 
u. der yerschiedener Anionen. Es wird unterschieden zwischen einem „Grobrhythmus“ 
u. einem „Feinrhythmus". Das wirkliche Kriterium fiir Periodizitat ist der Fein- 
rhythmus. Es wurde gefunden, daB Konz. u. Temp. maBgebenden EinfluB auf die 
rhythm. Krystallisation ausiiben. Ebenso beeinfluBten verschiedene'Verunreinigungen 
(12% A., 4% NaOH oder kleine Mengen yerschiedener Sauren) stark den typ. Rhyth- 
muB. Bei der Unters. des Anioneneinflusses wurde gefunden, daB das Nitration einen 
starkeren EinfluB ausubt ais das Sulfation u. dieses wieder starker ais das Cl-Ion. Fiir 
diese Ionen wurde die Konz. bestimmt, die die rhythm. Krystallisation yerhindert. 
Die yon J a b l c z y n s k i  aufgefundene Beziehung (h3 — h„)/(h2 — hj) =-konst., wo hn 
der Abstand des n-ten Ringes vom Zentrum aus bedeutet, ist gut eriullt. Tragt man 
den log .W, die Anzahl der Ringe, gegen logr, den Abstand vom Zentrum, graph. auf, 
so erhalt man gerade Linien mit der allgemeinen Gleichung log N  =  a log r -f  log k, 
wo a die Neigung u. log k der Schnittpunkt mit der log Ar-Achse bedeutet. (J. Amer. 
chem. Soe. 57. 2504—08. Dez. 1935. Amherst, Mass.) G o t t f r i e d .

John T. Norton, Vereinfachte Technik fiir  die Messung von Gitterparametem. Die 
im Massachusetts Inst. of Technology angowandten Methoden fiir die Best. der 
Identitatsperioden von Legierungsphasen in Abhangigkeit yon der Zus. werden kurz 
geschildert (ygl. hierzu C. 1935. I. 3709). (Metals and Alloys 6. 342—44. Dez. 1935. 
Cambridge, Mass. Inst. of Technology.) Sk a l ik s .

E. Raub, Ein Beitrag zur Krystallisation binarer Systeme mit Eutektikum. Bei 
Erstarrung binarer Legierungen mit Eutektikum tritt vielfach eine durch geeignete 
Kornfelderatzung siehtbar zu machende Makrostruktur auf, die ais Krystallkomgefiige 
bezeichnet wird. MaBgebend fiir Art u. GróBe der Kómer ist der iiberwiegende Anteil 
der Legierung. Entscheidend sind femer auch die Faktoren, die auch sonst die Kry- 
stallitenausbldg. reiner Metalle u. Mischkrystalle beeinflussen, z. B. Abkiihlungs- 
geschwindigkeit, Warmeableitung u. dgl. — An dem Beispiel der Kupfer-Silberlegierung 
sowie einiger anderer binarer Legierungen mit Eutektikum konnte folgendes festgestellt 
werden: 1. Das Krystallkomgefiige ist fiir dio mechan. Eigg. belanglos, solange hin- 
siehtlich der Verformbarkeit der beiden Phasen groBe Unterschiede bestehen. Sind 
die mechan. Eigg. dagegen nahezu gleich, so spielt die Makrostruktur (das Krystall- 
korngefiige) bei der Verformung eine ahnliche Rolle wie die Krystallite eines reinen 
Metalls oder Mischkrystalls. 2. Das Krystallkomgefiige zeigt nach Kaltyerformung 
beim Gluhen die gleichen Rekrystallisationserscheinungen wie die Krystallite reiner 
Metalle oder Mischkrystalle. Die Rekryst&llisation fiihrt unter Umstanden, wie an dem 
Beispiel einer Silber-Kupferlegierung gezeigt wird, zu charakterist. Anisotropieerschei- 
nungen yon gegliihten Walzblechen, die durch Einstellung einer geordneten Rekrystalli- 
sationslage des die Rekrystallisation beherrschenden Anteils heryorgerufen werden. 
(Z . Metallkunde 2 7 . 77— 83. 1935.) W e r n e r .

W. Broniewski, J.-T. Jabłoński und St. Maj, Ober das Verfestigungsdiagramm 
der Kwpfer-Zinnlegierungen. Mittels therm. Analyse wurde das Zustandsdiagramm des 
Systems Cu-Sn aufgenommen. Es treten drei Verbb. auf: Cu4Sn, Cu .Sn u. Cu3Sn2 . 
Der E. fiir Cu4Sn liegt bei 752°. Die Verb. bildet feste Lsgg. mit Cu (Pliase p) u. Sn 
(Phase y) u. erleidet eine allotrope Umwandlung bei 585°, wodurch die Loslichkeit von 
Cu u. Sn stark herabgesetzt wird (<5-Phase). Cu3Sn ist stabil oberhalb 645°. Die Bldg. 
dieser stabilen Phase scheint iiberlagert zu sein durch ein labiles Gleichgewicht, ent- 
sprechend einer teilweisen Dissoziation entsprechend der Gleichung Cu3Sn Cu4Sn +  y. 
Die (5-Phase wird einige Stdn. nach der Erstarruiig heterogen. Man erhalt sie homogen 
durch 9-monatiges Tempem bei 200°. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202 . 305—07. 
27/1. 1936.)  ̂ G o t t f r ie d .

E. Scheil, Uber das Auftreten einer hohen Krystallisationskraft bei der Bildung 
von Eisen-Zinklegierungen. Beim Eintauchen eines Eisenstabcs in ein Zinkbad yon 
etwa 470° erfolgt der Angriff des Zn auf das Eisen unter Umstanden unter Bldg. einer
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feinkornigen Sclńcht, die ais oin Gemisch aus FeZn, u. Zink anzuseken ist. Bei dieser 
Art des Waohsens fehlt die Krystallart FeZn3, die nach dem Zustandsdiagramm zu 
erwarten sein sollte. — Die dabei entstehende Legierungsschicht wachst senkrecht zur 
Eisenoberflache u. gibt damit zur Bldg. merkwurdiger Wachstumskórper Veranlassung. 
Die iiierbei auftretende Krystallisationskraft ist von der Temp. des Zinkbades abhangig 
u. betragt bei 450° uber G kg/qmm. Sie iibertrifft damit bisher gemessene Werte der 
Krystallisationskraft, z. B. an K-Al-Alaun, um mehrere Zełmerpotenzen. (Z. Metall- 
lcunde 27. 76—77. 1935.) W e r n e r .

Kiyosi Nakamura, Untersuchung der Variationen des Elastizitdtskoeffizienlen 
der Metali eg ierung Ni-Fe durch Magnetisierung. Im AnschluB an die Arbeit yon H o n d a  
u. T a n a k a  (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Uniy. (1) 15 [1926]. 1) wird der V ers. gemacht, 
die Variationen der inneren Struktur der ferromagnet. Metallegierung Ni-Fe unter dem  
EinfluB einer Magnetisierung zu messen u. sie gleichzeitig prakt. anzuwenden. Die 
Messungen werden durch Best. der Freąuenz eines das Materiał entkaltenden Magneto- 
striktionsoscillators ausgefuhrt. Aus den elektr. Daten kann der YoUNGsohc Moduł E 
bereclmet werden. Der YoUNGsche Moduł zeigt ein Minimum bei einem Ni-Gek. 
yon 40% n. ein Maximum in der Nahe yon 90% Ni. Die Anderung A E/E  des Y o u n g - 
sehen Moduls -unter dem EinfluB der Magnetisierung ist bei den Eisen-Ni-Legierungen- 
geringer ais bei reinem Ni. Bei Legierungen mit einem Ni-Geh. unter 30% Ni ist der 
Wert besonders klein u. negatiy. Er steigt dann sehnell an u. erreicht ein Maximum 
bei 50% Ni, um naeh Dureklaufcn eines Minimums bei 70% Ni abermals anzusteigen 
bis 100% Ni. (Z. Physik 94. 707—16. 1935.) W e r n e r .

E. Scheuer, Versuch uber die Loslichkeit von Natrium in Aluminium,. Die Best. 
der Loslichkeit yon Na in Al u. Al-Legierungen ist wegen Fehlens geeigneter GefaB- 
materialien nur mit Schwierigkeiten durchzufuhren. Ais GefaBmaterialien werden diinn- 
wandiges Eisenrohr u. Sinterkorundtiegel yerwendet. Die Sehmelzung erfolgte unter 
Yerwendung von H 2 ais Schutzgas. — Es werden von den untersuchten Al-Schmelzen 
bei Tempp. von 600—800° etwa 0,08—0,2% Natrium aufgenommen. Die aufgenommene 
Na-Menge wachst mit steigender Temp. Cu- u. Mg-Zusatze bewirken eine Erhohung 
der aufgenommenen Na-Menge. Si u. Fe scheinen ohne EinfluB zu sein. Die mkr. 
Unters. ergab gewisse Anhaltspunkte dafur, daB ein neuer Na-reicher Gefiigebestand- 
teil auftritt. Ein physikal. strenger Beweis konnte jedoch nicht gefuhrt werden. 
(Z. Metallkunde 27. 83—85. 1935.) W e r n e r .

P olD uw ez, Ober die Plastizitdt von Krystallen. Ausgehend von ZwiCKYS 
Sekundarstrukturtheorie yersucht Vf. eine mathemat. Beziehung zwischen Spannung 
u. linearer Formanderung eines piast, yerformten Ejystalls aufzustellen. Es wird 
entsprechend der Zw iC K Y schcn Theorie die Annahme gem ach t, daB die Gleitung in 
einem Krystall unter dem EinfluB einer Schubspannung durch die Blocke der Sekundar- 
struktur bestimmt wird. Weiterhin wird die Annahme gemacht, daB die yersehiedenen 
Ki-afte, die das Gleiten zwischen den Blócken bestimmen, einer statist. Berechnung 
zuganglich sind. Es wird ein Esponentialgesetz fiir die Spannungs-Dehnungskurve 
aufgestellt, welches drei Konstantę enthalt: den Torsionsmodul, die elast. Grenze u. 
die masimal anwendbare Spannung. Es wird der Yers. gemacht, die Theorie a n  ein- 
u. yielkrystallinem Kupfer experimentell zu priifen. — Ein unmittelbarer Beweis fur 
das Yorhandensein einer Sekundarstruktur ergibt sich nicht aus den Experimenten. 
Aus der t)bereinstimmung zwischen Theorie u. Esperiment wird nachtraglich die Richtig- 
keit der Yoraussetzungen gefolgert. (Physie. Rev. [2] 47. 494—501. 1935.) W e r n e r .

H. Ekstein, Zur Temperaturabhangigkeit der Plastizitdt. Es ist bekannt, daB 
die  Plastizitat niedrigschm. Metallkrystalle nur wenig temperaturabhangig ist u. daB 
auch bei sehr niedrigen Tempp. (1,2° K) eine merkliche Plastizitat auftritt. Ob h o o h -  
schm. Metalle u. Ionenlcrj7stalle das gleiche Verh. zeigen, liat Vf. durch Unters. des 
Temp.-Einflusses auf die Plastizitat von W u. yon Steinsalzkrystallen zu entscheiden 
yersucht. — Die V erss. mit W wurden im PoLA N Y lschen Fadendehnungsapp. mit 
polykrystallinen W-Wendeln vorgenommen (Zimmertemp. u. Temp. der fl. Luft). — 
Bei 4 yersehiedenen W-Sorten war das Ergebnis im wesentlichen gleich: neben einigen 
Proben, die spróde reiBen, zeigen zahlreiche andere deutliche Plastizitat. Die Streck- 
grenze bei — 185° ist gegenuber der bei Raumtemp. nur wenig erhóht; die beiden Streck- 
grenzen verhalten sich etwa wie 1,2 : 1 bzw. 2 : 1 bei den yersehiedenen W-Sorten. 
Die Streckgrenze von W zeigt also im untersuchten Temp.-Gebiet eine ahnlich geringe 
Temp.-Abhangigkeit wie die krit. Schubspannung bei Zn- u. Cd-Krystallen. Gleiche 
FlieBbetrage wurden bei —185° bei etwa doppelt so hoher Spannung ais bei Zimmer-
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temp. gefunden. — NaCl-Krystalle wurden nach dem Verf. yon KyROPOULOS aus der 
Schmelze gezogen. Mit diesen Krystallen wurden Torsionsverss. bei Tempp. yon —250 
bis +300° ausgefiihrt. Die Verss. zeigen, daB auch bei Steinsalz die Temp.-Abhangigkeit 
der piast. Initialspannung yiel zu gering ist, um eine rein therm. Theorie der Plastizitat 
zu rechtfertigen. — Es werden dann noch einige Beobachtungen iiber den Torsions- 
brach sowie iiber den Bauschingereffekt mitgeteilt. Bei Hin- u. Riiektorsion von Stein- 
salzkrystallen wurde in einigen Fallen deutlicher B A U S CIIIN G E R - E ffck t beobachtet. — 
Die untersuchten Materialien (W u. NaCl) zeigen also im wesentlichen das gleiche Verli. 
wie friilier untersuchte Krystalle, was ais weitere Stiitze der Auffassung angesehen 
werden kann, daB bei krystallisierter Materie der piast. Grundyorgang yorwiegend 
atherm. Natur ist. — Torsionsyerss. an Bakelit (amorph) ergaben im Gegensatz zu 
den Beobachtungen an W u. NaCl eine auBerordentlich starkę Veranderung der piast. 
Initialspannung im Temp.-Bereich 16— 60°, was mit der therm. Theorie der Plastizitat 
in Einklang ist. (Z. Kristallogr., Rristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt.
A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92. 253—74. Dez. 1935.) S k a lik s .

R. Arditti, Application des Theories modernes a l’etude do la structuro des molecules. Les
theories quantiqucs. Paris: Hermann et Cie. (34 S.) 8 fr.

Stereoskopbilder von Kristallgittern. Hrsg. von Max von Lane u. Richard von Mises. 2. Berlin:
J. Springer 1936. M. 18.—.

A ,. E le k t r iz i t a t .  M a g n e ti s m u s .  E le k t r o c h e m ie .
Adolf Smekal, Elektrophysik der Festkorper. I. A. Allgemeines. Festa Ioneńleiter. 

Bericht iiber das seit der C. 1928. I. 2236 referierten Arbeit erschienene Schrifttum 
bis zum 1. Juli 1935 mit Nachtragen bis zum 20. Dezember 1935: I. Aufbau der Fest
korper. 1. Gitterbau. 2. Oberflachen u. Krystallbaufehler. 3. Glaser. — II. Feste 
Ionenleiter. 4. Allgemeines iiber Ionenleitung. 5. Temp.-Abhangigkeit der Ionen- 
leitung. 6. Temp.-Abhangigkeit der tlberfiihrungseigg. 7. Mechanismus der lonen- 
leitung. 8. Ionenleitung u. chem. Bindungsart. (Physik regelma-Big. Ber. 4. 17—33.
1936. Halle [Saale], Inst. f. theoret. Physik.) S k a l ik s .

Lauriston S. Taylor, Bestimmung des Sdttigungsstromes der Ionisation durch, 
schndle Elektronen in Luft. Die friiher angegebene Methode (vgl. C. 1935. II. 2022) 
wurde erweitert u. fur die Best. der durch Elektronen mit einer Maximalenergie yon 
150 Elektronen-ky in Luft bei n. Druck erzeugten Ionisation benutzt. Die Ergebnisse 
werden graph. dargestellt u. auf unendlich groBcs Feld extrapoliert. (Physic. Rev.
[2] 48. 970—71.15/12.1935. Washington fD. C.], National Bureau of Standards.) S k a l .

Henry L. Brose und John E. Keyston, Slófle zuńschen langsamen Elektronen 
und Metkanmolekiilen. Nach der Diffusionsmethode von ToWNSEND wird der Wir- 
Icungsąuerschnitt von CH4-Molekiilen gegeniiber Elektronen u. die Art der Einw. 
untersucht. Lage u. Hóhe des Wirkungsąuerschnittsminimums wird bestatigt. Dariiber 
hinaus wird gezeigt, daB Ar u. CH4 trotz gleichen Wirkungsquerschnittverlaufs merklich 
yerschiedene Eigg. besitzen: Wahrend der mittlere Energieverlust/StoB ). (der nach 
der ToWNSEND-Methode gemessen werden kann) fur Ar den Gesctzen des elast. StoBes 
entspricht, durchlauft A fiir CH4 bei etwa 0,65 y  v  ein steiles Maximum von dem be- 
trachtlichen Wert 0,14, d. h. daB je de a Elektron dieser Energie beim ZusammenstoB 
mit einem CH4-Molekiil im Mittel 14% seiner Energie abgibt. Parallel mit diesem 
Verh. gegeniiber Elektronen besitzt CH4 starkę Infrarotabsorptionsbanden, wahrend 
Ar in diesem Gebiet ganzliek durchlassig ist. (Philos. Mag. 0. Sci. [7] 20. 902—12. 
Noy. 1935. Nottingham, Univ. College.) K o l l a t h .

Antonio Rostagni, Ionisation durch, Ionenstófie. II. (I. ygl. C. 1935. II- 2929; 
ygl. auch C. 1936. I. 1800.) Yf. hat die Wirkungsąuerschnitte fiir die Ionisation yon 
Ne u. He durch die Ionen Ne+ u. He+ bis zu Geschwindigkeiten yon 900—1000 V 
bestimmt. Die Ergebnisse werden graph. dargestellt. (Ric. sci. Progresso tecn. Econ. 
naz. 6. H. 268—69. Okt. 1935. Turin, Pliysikal. Inst.) R. K. M u l l e r .

Otto Schmidt, Vorgdnge beim Zusammenstofi ton K +-Icncn mit Oasteilchen an- 
organischer und organischer Natur. III. WirkungsCjuerschnitt und Flacheninhalt der 
massenspektrographischen Verleilungskurven. (II. ygl. C. 1935. I. 1008.) Fiir K+-Ionen 
im StoB mit neutralen Gasmolekiilen besteht zwischen dem Flacheninhalt der auf 
gleiche Maximalintensitat bezogenen massenspektrographischen Verteilungskurven 
(ygl. C. 1 9 3 5 .1 .1007) u. dem Wrkg.-Querschnitt in homogenen Reihen Proportionalitat. 
Vf. benutzt diese Beziehung zur Kontrolle der esperimentellen Wrkg.- Querschnitte:
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in keinem Falle crscheinen Anderungen der friiher angegebcnen Werte notwendig. 
(Ann. Physik [5] 25. 92—96. Jan. 1936. Ludwigshafen a. Rh., Hauptlabor. der
I. G. Farben.) " K o l l a t h .

Willard H. Bennett und Paul F. Darby, Negalive Wasserstoffatomionen. Vf. 
liat das Vorhandensein von negativen H-Ionen in einer Entladung in H20-Dampf direkt 
mit Hilfo einer massenspektrograph. Anordnung nachgewiesen u. ihr Verh. in der Ent
ladung untersucht. Die H“-Ionen bilden sich in yerhaltnismaBig groBer D. ain Kopf der 
Schiohten der positiyen Saule. Der Yorgang ihrer Entstehung wird diskutiert. (Physic. 
Rev. [2] 49. 97—99. 1/1. 1936. Ohio, State Univ., M e n d e n h a l l  Lab. of Pliys.) K o l l .

F. L. A m ot und J. C. Milligan, Bildung von Queclcsilbermólekulen. Durch 
ElektronenstoB kónnen zweiatomige Molekiilionen im Hg-Dampf erzeugt werden. 
Bei einem Hg-Druck von 0,0016 mm troten Hg+- u. Hg2+-Ionen auf, dagegen werden 
keine Molekiilionen gefunden. Erhóht sich der Druclc auf 0,26 mm, so beobachtet 
man auch Hg„+-Ionen neben den Atomionen. Die Elektronenenergie betrug 100 Volt. 
Bei Erniedrigung der Elektronenenergie auf 20 V iiberwiegen bei einem Druck von
0,393 mm die Hg,+-Iouen. Bei weiterer Erniedrigung der Elektronenenergie auf 14 V 
konnten bei einem Druck von 0,480 mm nur noch Hg2+-Ionen gefunden werden. Das 
Verhaltnis der Molekiilionen zu den Atomionen nimmt bei Yerringerung der Elektronen
energie zu. Bei 14 V ist die Wahrscheinlichkeit fiir Atomionisation sehr klein, so daB 
die Atomionenspitze in der Kurve nicht mehr auftritt. Zwei angeregte Atome oder 
ein angeregtes u. ein n. Atom kónnen ein Molekiilion bilden. Diese Aimahme wird 
durch das Auftreten der Molekiilionen bestatigt. Die Hóhe der Molekiilspitze in den 
Ivurven zeigt eine ąuadrat. Abhangigkeit vom Druck. (Naturę, London 135. 999—1000. 
1935. Univ. St. Andrews.) G o s s l e r .

Irwin Vigness, Dilatationen in Rochellesalz. (Ygl. C. 1935- I. 1013.) Der inverse 
piezoelektr. Effekt yon Rochellesalz wird mit mechan. Dilatometem durch Vergleieh 
mit einem Materiał mit bekanntem Ausdehnungskoeff. untersucht. Die Krystalle 
ruhen auf Nadeln, die sich bei der Ausdehnung drehen u. dureh die Ablenkung eines 
Lichtstrahls durch Spiegel, die am Ende jeder Nadel befestigt sind, den Betrag u. die 
Geschwindigkeit der Ausdehnung zu messen gestatten. Ergebnisse: Die durch ein 
iiuBeres elektr. Feld, das parallel zur a-Achse des Krystalls gerichtet ist, erzeugte Aus- 
delmung in einer Richtung, die einen Winkel yon 45° mit den 6- u. c-Achsen u. yon 90° 
mit der a-Achse bildet, ist im allgemeinen yerschieden yon derjenigen Ausdehnung, 
die durch ein entgegengesetzt gleiches elektr. Feld herrorgerufen wird. Hieraus wird 
auf eine permanente elektr. Polarisation im Krystall geschlossen, die sich bei fort- 
gesetzter Einw. des angelegten Feldes langsam andert, so daB ein Ermiidungseffekt 
ahnlich dem yon V a la se k  (Physic. Rev. 24 [1924]. 560) beobaehteten auftritt. Oscillo- 
gramme zeigen die Deformationsgeschwindigkeit der untersuchten Krystalle. Die 
hieraus abgeleiteten Relaxationszeiten andern sich yon Nuli beim CuRIE-Punkt bis 
zu einem maximalen Werte. — Femer wird der therm. Ausdehnungskoeff. des Rochelle- 
salzes langs der 3 krystallograph. Achsen bestimmt. Bei der t)berschreitung der oberen 
krit. Temp. tritt keine unstetige Anderung auf; jedoch andert sich hier die Ausdehnungs- 
geschwindigkeit etwas. (Physic. Rey. [2] 48. 198—202. 1935. Uniy. of Minne
sota.) ~ * __________________  Z eise .

G.-A. Bontry, I^es phenomenes photoelectriques et leurs applications. III. Photoconductiyite.
Paris: Hermann et Cie. (84 S.) 20 fr.

A s. T h e r m o  d y n a m ik .  T h e r m o c h e m ie .
Witold Jacyna, Zur cxpeńmentdhn Bcstatigung der neuen Zustandsgleichungs- 

theorie. Die vom Vf. aus seiner Zustandsgleichungstheorie abgeleitete Gestalt der 
Inyersionslinie des JOULE-THOMSON-Effektes fiir Helium 'wird aus Verss. von HANSEN 
u. ROEBUCK an Luft u. yon R o e b u c k  u . O s t e r b e r G  an Argon ais auch bei diesen 
Gasen yorliegend gefunden. (Z. Physik 96. 119—20. Leningrad.) W oiTIK EK .

R. Becker und w. Doring. Kinetische Bthandlung der Keimbildung in iiber- 
sałtigicn Ddmpfen. Y olm er u. W eb er (C. 1926- II. 691) haben die Keimbldg. in 
ubersatt. Gebilden einer ąuantitatiyen Behandlung zuganglich gemaeht. Zur Nebel- 
bldg. ist es erforderlieh, daB durch eine typ. Schwankungserscheinung Keime, d. h. 
Trópfehen von krit. GróBe entstehen. Bezeichnet man mit 4krit, die zur reyersiblen 
Erzeugung eines solchen Trópfehens notwendige Arbeit, so ist die Haufigkeit soleher 
Yorgange nach dem Zusammenhange zwischen Entropie u. Wahrscheinlichkeit pro-
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portional e~ ^krit./* T. Vff. geben die Bereehnung nach VoLMER kurz wieder; dio dabei 
noch unbestimmt bleibende Proportionalitatskonstante K  wurde durch eine kinet. 
Betrachtung von F a r k a s  (C. 1 9 2 7 . I. 3050) berechnet, dereń Ergebnis von den Vff. 
nach einer durchsichtigeren Rechenmethode bestatigt werden konnte. Die Vorteile 
dieser neuen Bereehnung werden im einzelnen erortert. — Die Vff. behandeln weiter- 
hin die Entstehung von krystallinen Keimen, fiir  die die angestellto thermodynam. 
Betrachtung in gleicher Weise łrie fiir Trópfchen gilt. Eine kinet. Bereehnung der 
thermodynam. unbestimmten GroBe K  fiir Krystalle wurde von KAISCHEW u . St r a n s k i  
(C. 19 3 5 . I. 10) unternommen. Wenngleich dio Vff. sich hinsichtlich des idealisierten 
Krystallmodells an das yon KOSSEL u . von St r a n s k i  mehrfach benutzte Bild vom 
kub. Gitter aus wiirfelformigen Bausteinen, die nur mit ihren 6 nachsten Nachbam 
in energet. Wechselwrkg. stehen, anschlieBen, sind ihre Ergebnisso von dieser speziellen 
Modellvorstellung weitgehend unabhangig. Die D urch fiih ru n g  der kinet. Betrachtung 
fiih rte  zu einer Bestatigung der VOLMERschen Formel; es gelang, a u ch  in diesem Falle 
den Absolutwert von K  zu ermitteln. — Ein algebraisches Verf. zur Eliminierung der 
nicht unmittelbar interessierenden Zwischenzustande gestattet eine instruktive Ab- 
bildung des zu untersuchenden Keimbildungsvorganges auf den Durchgang eines 
elektr. Stromes durch ein Drahtnetz bei gegebenen elektr. Potentialdifferenzen an 
den Enden des Netzes u . gegebenen OHMschen Widerstanden der einzelnen, das Netz 
bildenden Drahtstiicke. Die ganze Erorterung des Systems algebraischer Gleichungen 
ist dann gleichbedeutend mit einer Unters. der Leitungseigg. des Drahtnetzes. Durch 
dieses Verf. gelingt eine yerhaltnismaBig einfache Bereehnung der Keimbldg.-Haufigkeit 
fur Flachen- wie auch fiir raumliche Keime. — Ais Beispiel fiir die Anwendung der 
erhaltenen Resultate diskutieren Vff. die Erklarung u. Giiltigkeitsgrenzen der Os t - 
WALDschen Stufenregel. SchlieBlicli wird noch darauf hingewiesen, daB bei der elektr. 
Abbildung des Wachstumsvorganges durch die Vff. die Widerstando aller Einzeldrahte, 
welche von einem bestimmten Zustand in der Waehstumsrichtung ausgehen, exakt 
durch eonst. e+ -i/*T gegeben sind, wenn A das thermodynam. Potential dieses Zu- 
standes gegeniiber dem Ausgangszustand (z. B. Dampf) bedeutet. Die kinet. Inter- 
pretation der YoLSIERSchen Formel lauft dann darauf hinaus, zu zeigen, daB fiir den 
Gesamtwiderstand des Drahtnetzes nur diejenigen Drahtetiicko entseheidend sind, 
welche in der Gegend des dem krit. Trópfchen bzw. Krystallchen zugeordneton Punktes 
liegen. (Ann. Physik [B] 2 4 . 719—52. 5/12.1935. Berlin-Charlottenburg, Inst. f. theoret. 
P h y sik .) " W EIBKE.

M. Volmer, Bemerkung zu dem Geselz von I. Thomson und W. Gibbs: Ober den 
Dampfdruck von kleinen Partikdn. (Ann. Physik [5] 23 . 44— 46. 1935. Berlin, Inst. 
f. physikal. Chemie u. Elektrochemie d. Techn. Hochsch.) WoiTINEK.

W- Kossel, Zur vorangehenden Bemerkung Herm Volmers. (Vgl. yorst. Ref.). 
(Ann. Physik [5] 23. 47—48. 1935. Danzig-Langfuhr, Physikal. Inst. d. Techn. 
Hochsch.) W o i t i n e k .

M. Volmer, Zur vorstehenden Antwort von Herm Kossd. (Vgl. vorst. Reff.). 
(Ann. Physik [5] 23 . 49—50. 1935.) W o i t i n e k .

W. Kossel, Zu Herm Volmers zweiter Notiz. (Vgl. vorst. Reff.). Diskussion zu 
der C. 1935. I. 1987 referierten Arbeit von W . KOSSEL: „Zur Energetik von Ober- 
flachenvorgangen.“ (Ann. Physik [5] 23. 50. 1935.) W o i t i n e k .

R. Delacrausaz, Studium einer Methode zur Messung des Thomsoneffektes. Nach 
ausfiihrlicher Besprechung alterer Methoden zur Ermittlung des THOMSON-Koeff. (o) 
beschreibt Vf. eingehend ein eigenes neues MeBverf. Ein in der Slitte zylindr., an 
beiden Enden kon. Eisenstab yon nach den Enden zunehmender Dicke wird durch 
einen elektr. Strom in seiner Gesamtlange u. auBerdem zusatzlich in seiner Mitte 
geheizt, um einen linearen Tem p.-A bfall von der Mitte nach beiden Stabenden zu 
erzielen. Uber die Auswertung der Vers.-Daten vgl. im Original. Fiir den T h o m so n -  
Koeff. ergibt sich bei 37° o — — 10,0-10~8 V/Grad (Fehler kleiner ais 10°/o)> bei 55°
o =  — 11,5 • 10-6 V/Grad (Fehler kleiner ais 5%)- In Anbetracht des Umstandes, daB 
das zur Herst. des Vers.-Stabes verwandte Eisen chem. nicht ganz rein war, ist die 
Dbereinstimmung mit alteren Bestst. von B e r g  u . H a l l  u . d e r  AnschluB an Messungen 
von L e c h e r  recht gut. (Mem. Soc. Vaudoise Sci. natur. 5. 1—58.) W o i t i n e k .

Linus Pauling, Die Struktur und Entropie von Eis und von anderen Krystallen 
mit einifjer Unordnung der Atomanordnung. Es wird fiir Eis eine Struktur yorgeschlagen 
derart, daB jedes W.-Mol. tetraederartig von je vier W.-Moll. umgeben ist, wobei das 
einzelne Mol. derart orientiert ist, daB seine Wasserstoffatome angenahert gegen zwei
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der vier umgebenden 0,-Atome geriehtet sind u. hierdurch Wasserstoffyalenzbindungen 
darstellen. In dieser Art besteht eine Anzahl von Konfigurationsmoglichkeiten, u. z war 
wird gezeigt, daB fiir N-Moll. (3/2) N-Konfigurationen moglich sind. Die Entropie 
erreehnet sich hieraus zu 0,805 E.E. in guter Ubereinstimmung mit einem experimen- 
tellen Wert von 0,87. Dieselben Uberlegungen u. Berechnungen werden noch angestellt 
fur Diaspor, Ameisensaure, wasserfreie Oxalsaure (fi), HF, Muskomt, Cadmiumbromid u. 
Nickdbromid. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2680—90. Dcz. 1935. Pasadena, Kali- 
fornien.) GOTTFRIED.

Grinnell Jones und Frederic C. Jeleń, Der Ausdehnungskoeffizient von Silber- 
jodid und der Thalliumhalogenide. Es wurden bei 20, 30, 40, 50 u. 60° die Ausdehnungs- 
koeff. fiir TlGl, TIBr, T U  u. AgJ bestimmt. In der Reihenfolge der obigen Tempp. 
wurde gefunden fiir T1C1 1,576, 1,585, 1,594, 1,603, 1,613-10-4, fiir TIBr 1,518, 1,526, 
1,534, 1,540, 1,548-10-4, fiir TU 1,342, 1,346, 1,351, 1,356, 1,360 •10-* u. fur AgJ
— 0,016, — 0,016, — 0,016, — 0,016, — 0,016-10~4. Das Vol. Vt bei der Temp. ł laBt 
sich berechnen nach den Eormeln AgJ: Vt =  V20 [1 — 0,0000016 (f— 20°)], TU:
V. =  F20 [1 +  0,00013419 (< — 20°) +  0,0000000321' ( t—  20°)], TIBr: Vt =  F20 [1 +
0,00015182 (t — 20°) +  0,0000000493 { t— 20°)], T1C1: Vt =  F20 [1 +  0,00015754 
(l — 20°) +  0,0000000586 (t — 20°)]. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2532—36. Dez. 1935. 
Cambridge, Mass.) GoTTFRIED.

H. Elsner v. Gronow, Die Bildungswdrme des Tricalciumsilicats bei 1300°. E s  
liegt eine endotherme Rk. mit einer sehr kleinen Warmetónung vor, die nach 2 ycr- 
schiedenen Verff. zu 2,1 u. 3,1 cal/g ais Restglied von Kreisprozessen ermittelt wird. 
Die Umwandlungswiirme des /9-2CaO-SiO, in das y-2CaO • SiO„ bei 675° wird mit 
8,8 cal/g gegenuber 6,0 cal/g bei 20° angegeben. Da die D. des C3S kleiner ist ais die
D.D. des CaO u. fi-C2S, muB die Bldg. des C3S aus CaO +  fi-C2S ein endothermer 
Effektsein. (Zem ent25.61—62.30/1. 1936.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Andrś de Passillś, Beitrag zum Studium, einiger Ammoniumsalze der Arsen-, 
Phasphor- und Antimonsauren und direkle Bestimmung der Ozydationswarmcn des Arsens. 
Ausfuhrliche Fassung der C. 1936. I. 1391 referierten Arbeit. (Ann. Chim. [11] 5- 
83— 146. Jan. 1936.) G o t t f r i e d .

Senzo Hamai, Uber die Absorption von Chloricassersloff durch verschiedene organische 
Lomngen und die Ermittlung der Absorptionsvxirme. II. (I. ygl. C. 1 9 3 6 .1. 1191.) Vf. 
miBt die Absorption yon HC1 in 1,1,2-Trichlorathan u. Pentachlorathan bei 20,15 u. 12°. 
Die Absorptionswarme yon HC1 in 1,1,2-Trichlorathan erreehnet sieh zu 3600 cal/Moi, 
die in Pentachlorathan zu 2200 cal/Moi. Der Vergleich der Loslichkeiten dieser Stoffe 
fiir HC1 mit anderen Eigg. (Molyol., E0 TV0 Ssche Konstantę, Bindungsenergie u. a.) 
laBt eine gewisse RegelmaBigkeit erkennen. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 207— 11. 1935. 
[Orig.: engl.]) W e i b k e .

Takesi Nagata und Tomoyosi Kawada, Experimenle uber die Auśbreitung der 
Flammenfront. Es wurden Verss. angestellt uber die Auśbreitung einer Flammenfront auf 
einer ebenen, horizontalen oder geneigten Oberflache. Die Ausbreitungsgesehwindig- 
keit yerlauft zwischen Tempp. yon 20—200° im allgemeinen linear mit der Temp. 
Um die Flamme bilden sieh Luftwirbel, die bei geneigter Oberflache die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit ungefahr exponentiell lierabsetzt. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 
27/28. Nr. 585/600; Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 52—53. 1935. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) ' G o t t f r i e d .

A j . K o l lo id c h e m ie .  C a p il la r c h e m ie .
F. F. Nord und F. E. M. Lange, Kryólyse, Diffusion und Oró/ie von Partikeln. 

Vff. hatten darauf hingewiesen (ygl. C. 1933. I. 790), daB beim Gefrieren von wss. 
kolloiden Lsgg. von lyophilen Biokolloiden je nach den yorliegenden Konzz. die Teilchen- 
groBe yerschieden yerandert wird. Die Verss. werden an Natriumoleat-, Eialbumin- 
u. Polyacrylsaurelsgg. weitergefiihrt, dereń Diffusionsgeschwindigkeit, yor u. nach 
dem Gefrieren bei —17 bzw. —79°, gemessen wurde. Aus den Verss. sclilieBen die 
Vff., daB bei Lsgg. bis zu 1% das Gefrieren eine Disaggregation der Teilchen, einer 
gróBeren Diffusionsgeschwindigkeit entsprechend, mit sich bringt, wahrend bei Konzz. 
uber 1,5% eine Aggregation stattfindet. Nur frisch bereitete Lsgg. von Polyacrylsaure 
machen eine Ausnahme. Diese Beobachtungen werden in Zusammenhang gebracht 
mit der yoriibergehend vermehrten Aktiyitat von gefrorenen Zymase-, Peroxydase-

Capillarchem. Unterss. an organ. Verbb- ygl. S. 2916.
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u. Tyrosinaselsgg., der Tragertheorie der enzymat. Wirksamkeit u. der erhohten Prucht- 
barkeit des Bodens nach kraftigem Prost. (Naturę, London 1 3 5 . 1001. 1935. Berlin, 
Uniy., Dopartm. of Veterinary Pliysiology.) JUZA.

Syuzo Miyake, Die rauddose Zone um einen erhilzten Platindrahi. In Rauch 
von Zigaretten, Bzn., T i0 2, Sn02, P20 6, II„SOi u. N H fil wird die um einen h. Pt- 
Draht sich bildende, rauchlose Zone photographiert, u. die Photometrierung ergibt die 
Breite B. Bei gleiehen Tempp. geben alle Stoffe, auCer H2S04 u. NH,C1, die gleiche 
Breite, fiir die leiehter fliichtjgen H2S 04 u . NH,C1 ist dio Zone breiter. Die Abhangig- 
keit von B  von Temp. u. Druck liiBt sich darstellen durch B =  C Qa/p, worin 0  die 
Temp.-Differenz zwischen Draht u. GefaBwand, G u. a yon dem App. abhangige Kon
stanto sind. Die Geschwindigkcitsverteilung der Konyektionsstromung wird durch ein 
Fiberplattchen bestimmt. Der Abstand des Masimums yom Draht ist bei allen Tempp. 
gróBer ais dio Breite der rauchlosen Zone. Ihre Bldg. lafit sich zum mindesten ąuali- 
tatiy durch den MAGNUS-Effekt erklaren, zu dem D iffusionsdruck  der Rauchteilchen 
u . Differenz des W.-Dampfdrucks an den beiden E n d en  des Teilchens hinzukommen. 
E in  EinfluB eines magnet, oder elektr. Feldes auf die Breite der rauchlosen Zone konnte 
nicht festgestellt werden. Die untersuchte Erseheinung zeigt in ihrer Abhangigkeit 
von Druck u. Temp. einen alinlichen Charakter wio dio warmeleitende Gasschicht an 
h. Korpern. (Rep. aeronaut. Res. Inst. Tókyó Imp. Univ. 10 . 85— 106. 1935. Tokio, 
Imp. Univ. [Orig.: engl.]) H u t h .

D. S. Subbaramaiya, Uber die Depolarisalio?i der Tyndallslreuung in Kolloiden. 
Vf. bestimmt die Depolarisation des durch kolloido Lsgg. gestreuten Lichtes dureh 
Messung von drei GróBen: gu, ov u . gh, in denen q das Verhaltnis der Intensitat der 
schwachen zur Intensitat der starken Komponent® ist u. die Suffixe u, v, h andouten, 
daB das einfallende Licht 1. unpolarisiert, 2. ebcn polarisiert mit vertikalem elektr. 
Vektor u. 3. eben polarisiert mit horizontalem Vektor ist. Auf Grund der bestehenden 
Theorien iiber die Streuung an kolloiden Teilchen kann man bei Kenntnis der drei 
genannten GróBen Schliisse auf GróBe u. Gestalt der kolloiden Teilchen ziehen: 1. Fiir 
kleine, sphar., isotropo Teilchen ist ou =  0, gv =  0, Qh — 0. 2. Fiir kleine anisotrope 
Teilchen ist gu endlich u. kleiner ais 1, ov =  q J (2 — nu) u. auch kleiner ais 1 u. nh — 1.
3. Fiir groBe sphar. isotrope Teilchen ist gu endlich u. kleiner ais 1, gv — 0 u. Qh — 0.
4. Wenn allgemein die kolloiden Teilchen weder klein, noch sphar., noch isotrop sind,
haben gu, gv u. gh endliche Werto kleiner ais 1. Dio Messungen zeigen, daB z. B. das 
verwendete S-Sol ziemlich groBe Teilchen liat u. daB dereń Anisotropie u. GróBe mit der 
Zeit etwas ansteigt. In ahnlicher Weise werden Olemulsionen, Arsensulfidsole u. 
Caseinlsgg. untersucht. (Proc. Indian Acad. Sci. 1. Sect. A. 709—16. 1935. Bangalore, 
Departm. of Physics, Indian Inst. of Science.) JUZA.

R. S. Krishnan, Uber die Depolarisation der Tyndallslreuung in Kolloiden. Es 
wird yersucht, theoret. Beziehungen zwischen den GroBen ou, gv u. nh (vgl. vorst. Ref.) 
abzuleiten. Die Gesamtstreuung ist auf zwoi Ursachen zuriickzufiihren: 1. die Streuung 
infolge der endlichen Gr<5Be der Teilchen, die im iibrigen sphar. u. isotrop Bind u. 2. dio 
Streuung, dio auf der verschiedenen Orientierung der nichtsphar. u. anisotropen Teilchen 
beruht. Es wird die Gleichung gu =  (1 +  l/pft)/(l +  1 /gv) abgeleitet u. an den vor- 
stehend referierten Jlessungen gepriift. (Proc. Indian Acad. Sci. 1. Sect. A. 717—22. 
1935. Bangalore, Departm. of Physics, Indian Inst. of Science.) JUZA.

D. V. Gogate und Duleh Sinha Kothari, Uber die Tkeorie der Oberflachenspan- 
nwig von flilssigen Melallen. Die Oberflachenspannung der fl. Metalle ist sehr viel 
groBer ais die anderer FU. (Cd, Pb, Cu, Hg 500, yerschiedener organ. Fil. ~  25). 
Die Oberflachenspannung der Metalle wird von den Vff. yom S ta n d p u n k t der Elek- 
tronentheorie der Metalle aus behandelt. Von der FER M I-D lR A C -Statistik  der Bewegung 
von Elektronen in ebenen, monomolekularen Filmen ausgehend, wird eine Formel 
fiir die Oberflachenspannung abgeleitet. Die berechneten Werte werden mit den beob- 
achteten yerglichen, die Obereinstimmung ist befriedigend. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 20. 
1136—44. Dez. 1935. Delhi Univ., Physics D ep artm .) J u z a .

F. Seelich, Uber anormale Oberflachenspannungen terdiinnler wdsseńger Phenól- 
losungen. Bei der Messung der Oberflachenspannung wss. Phenollsgg. nach der Ring- 
abreiBmethode stellt Yf. fest, daB die Werte Schwankungen unterliegen, indem sie bei 
ruhigem Stehen langsam, durch mehrmaliges RingabreiBen sprunghaft steigen, durch 
Umschiitteln oder UmgieBen unter Abspiilen der Wand oberhalb des Fl.-Meniscus 
sprunghaft (um ca. 20 dyn) fallen. Fiigt man festes Phenol oder eine sehr konz. Lsg. 
zu W. oder verd. Lsg., so beobachtet man zunachst starken Abfall, danach langsames
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Ansteigen der Oberflachenspannung. — Vf. nimmt zur Deutung dieser Erscheinungen 
an, daB dimerea Phenol, dessen Existenz in konz. Lsg. nach Literaturangaben sicher ist, 
oberflachenaktiyer ist, in der Grenzschicht sich anreichert u. sich nur langsam zur 
capillarinaktiyeren monomeren Form aufspaltet. Beim ruhigen Stehen scheidet sich 
an der GefaBwand oberhalb des Fl.-Spiegels dicse dimere Form aus der Dampfphase 
ab; beim Umscliiitteln geht diese oberflachenakt. Form wieder in die FI. uber. (Z. 
physik. Chem. Abt. A. 173. 121—28. 1935. Paris, Inst. Pasteur.) L e c k e .

Alan Newton Campbell und Sidney Katz, Die Viscositat von flussigem Phosphor. 
Die absol. Zahigkeit von fl. Phosphor wurde in einem Viscosimeter nach OSTWALD 
zwischen 20 u. 140° gemessen. Unt-erkuhlungen imter 20° waren nicht erreiehbar. Die 
Viscositat betragt 0,0231—0,0071 Poise in guter Ubereinstimmung mit D o b iŃs k i  
(C. 1935. I. 1188). Zur Priifung, ob oberhalb des F. in der Schmelze ein temperatur- 
yeranderliches Gleichgewicht zwischen einfachen u. assoziierten Moll. vorlianden ist, 
wurde P langere Zeit auf 80— 120° erhitzt, in Eis abgekiihlt, um das Gleichgewicht 
einzufrieren, in einem Thermostaten auf 45° erwarmt u. in rascher Folgę so lange 
gemessen, bis konstantę Werte erreicht wurden. EinfluB von Licht wurde durch Ver- 
wendung roten Lichts ausgeschaltet. Bei Ausgangstempp. yon 80° zeigte sich keine 
Anderung, bei 100—120° nur Anzeichen einer Viseositatsabnahme, wahrend bei ein- 
tretender Assoziation die Viscositat zunehmen miiBte. Vff. folgem daraus, daB sich 
entweder die Gleichgewiclitsanderung nicht ais Viscositatsanderung bemerkbar macht 
infolge der Bldg. von isomeren u. nicht polymeren Prodd. oder aber, wTas wahrschein- 
licher sei, daB die Einstellung des Gleichgewichts so schnell erfolgt, daB sie bei der 
Verfestigung bereits vollkommen ist. Werden die Verss. nach A n d r a d e  (C. 1 9 3 2 .1. 
650) ausgewertet, so ergibt sich wie bei DOBIŃSKI Assoziation unterhalb 45°. (J .  Amer. 
chem. Soc. 57. 2051—-55. Hoy. 1935. Winnipeg, Canada, Uniy. of Monitoba, Dep. of 
Chem.) H uth .

Grinnell Jones und Holmes J. Fom walt, Die Yiscosiidt des Deuteriumozyds 
und seiner Mi-schungen mit Was.ser bei 25°. Die Viscosit&t rj, gemessen nach der Methode 
von Jo n es u. T a l le y  (C. 1933. II. 1555) von 97,6%ig. D20  u. 6 yerschiedenen 
D„0/H20  - Gemischen, sowie von nahezu reinem W. wird mit der Viscositat von gewohn- 
lichem W. yerglichen. Fur reines D20  (spezif. Gewieht =  1,107 90) wird aus den ge- 
messenen Daten die relatiye Fluiditat 0  =  1/r] zu 0,813 04, die Viscositat rj zu 1,229 96 
estrapoliert. Fiir die D20/H 20-Gemische besteht nahezu lineare Proportionalitat 
zwischen der D. der Proben u. der Viscositat. Die Abweichung der beobachteten Werte 
gegeniiber den nach der Gleichung: =  Ijri =  1 +  A (A s) B  (A s)~ (wobei A s der
D.-Unterschied gegeniiber gewijhnlichem W. bedeutet) berechneten Werten betragt
0,006%- Binghams Gesetz uber die additiye Fluiditat in binaren Gemischen 
fE. C. Bingham, Fluidity and Plasticity (Mc G raw -H ill, 1922) S. 165], das nur eine 
willkiirliche Konstantę enthalt, wird durch die gefundenen Daten auf 0,01% erfiillt. 
(J. chem. Physics 4. 30—33. Jan. 1936. Haryard Uniy., M a l l in c k r o d t  Chemical 
Lab.) Sa l z e r .

Grinnell Jones und Holmes J. Fom walt, Die Yiscositat von Saldosungen inMethyl- 
alkohol. In der yon JONES u. D o l e  (C. 1 9 3 0 .1. 18) angegebenen Beziehung fiir die Ab
hangigkeit der relatiyen Viscositat von Salzlsgg. yon der Konz. c, i] — 1 +  A Yc ±  B c, 
ist .4 nach der Theorie von F a l k e n h a g e n ,  D o l e  u. Y e r n o n  (ygl. C. 1 9 3 0 .1. 802. 
2849; 1932. I. 2817; 1933. I. 2370) fiir Methylalkohol ais Lósungsm. wesentlich grofier 
ais fiir wss. Lsgg., der damit zusammenhangende GRUNEISEN-Effekt (Wiss. Abli. 
physik.-techn. Reichsanst. 4 [1905]. 151. 237) daher wesentlich ausgepragter. Daher 
werden die relatiyen Viscositaten yon reinem KCl, KBr, K J  u. N U fil  in reinstem 
CIŁjOH (D.25 0,786545 g/ml) in der friiher beschriebenen Apparatur (vgl. J o n e s  u. 
T a l l e y ,  C. 1933. H . 520) bestimmt. Fiir Konz. bis c =  0,01 gibt die Gleichung von 
JONES u . D o l e  die Resultate von KJ-Lsgg. mit einer mittleren Abweichung yon 0,002% 
fiir die relatiy. Yiscositat wieder, fiir Konzz. zwischen 0,027 u. 0,35 ergibt die yon 
ONSAGER u . F u oss (C. 1 9 3 3 .1. 572) angegebene Gleichung die bessere tlberein- 
stimmung, aber Abweichungen fiir niedrigere u. hohere Konzz. Fur !NTH,C1, KCl u. 
KBr gilt das gleiehe, der GRUITEISEN-Effekt ist gut ausgepragt. Die Viscositat der 
untersuchten Lsgg. ist stets gróBer ais die des Lósungsm., der Koeff. B  stets positiy. 
Die Berechnung yon A  auf Grund der Theorie von FALKENHAGEN zeigt soweit Uberein- 
stimmung init"den gefundenen Werten, daB die Theorie in ihren Fundamenten ais 
richtig angenommen werden kann. A  ist rund 3-mai so groB wie in wss. Lsg. (J. Amer.
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chem. Soc. 57. 2041—45. lsov. 1935. Cambridge, Mass., Haryard Uniy., Mallinekrodt 
Lab.) __________________  H u t h .

Henry Vogels, Etudo experimentale de la fluorcsccnce et de la phosphoresconco do colorants
adsorbes sur gels colloidaux. Paris: Gauthier-Villars. (96 S.) 20 fr.

B. Anorganische Chemie.
J. Emelćus und K. Stewart, Die Oxydalion von Siliciumhydriden. Teil I. Wird 

0 2 durch eine feine Capillare in SiH4 yon etwa 1 mm Druck einstromen gelassen, so 
tritt Selbstentzundung des Gasgemisehes erst daan ein, wenn der 0 2 einen bestimmten 
Druck erreicht hat. Selbstentzundung kann aueh beobachtct werden, wenn SiH4- 
0 2-Gemische, die unter sehr geringcm Druck stehen, allmahlich komprimiert werden. 
Bei einem Gesamtdruek von 1 at explodieren SiH ,-02-Gemisehe mit weniger ais 40% 
SiH4 von selbst sehwach. Bei Gemischen mit 40—60% SiH4 ist die Esplosion so stark, 
daB die Apparatur zertriimmert wird. Bei noch starkerem SiH,-Geh. wird die Explosion 
wieder sehwacher. Rk.-Gemische mit weniger ais etwa 30% SiH4 entziinden sich bei 
Raumtemp. u. Atmospharendruek nicht, werden sie aber auf 100° erhitzt u. wird dann 
der Druck allmahlich yerringert, so tritt bei einem scharf bestimmten Druck Explosion 
ein. Vff. untersuchen den EinfluB yerschiedener Faktoren auf die untere u. obere 
Druckgrenze, zwischen denen Gemische von SiH4 u. 0 2 yon selbst entflammen. Die 
untere Esplosionsgrenze wird bei Raumtemp. in 30—40 cm langen Rk.-GefiiBen mit 
Durchmessem von 1,03, 1,24, 1,86 u. 2,67 cm in der Weise bestimmt, daB zu bestimmten 
0 2-Mengen (etwa 0,01—0,2 mm) im Dunkeln SiH4 (etwa 0,05— 1 mm) bis zum Auf- 
treten einer Plam me hinzugelassen wurde, wobei der 0 2-Geh. so lange yermindert 
wurde, bis gerade noeh Entflammung eintrat. Eine Reihe yon solchen Grenzdrucken 
■wurden fiir yerschiedene SiH4-Drueke gemessen u. die Ergebnisse graph. dargestellt. 
Um reproduzierbare Resultate zu erhalten, war es notwendig, die Iimenseite des Rk.- 
GefaBes mit konz. H2S 04 zu iiberziehen. Die Punkte, welche diejenigen S iH 4- u. 02- 
Mengen angeben, bei dereń Mischung gerade noeh Explosion eintritt, liegen annahemd 
auf hypcrbelahnlichen Kuryen, dereń Lage vom Durchmesser des Rk.-GefaBes abhangig 
ist. Die Kurven weichen fiir gróBere Durchmesser des Rk.-GefaBes yon der Hyperbel- 
form starker ab ais fiir kleinere. In Ubereinstimmung mit der Theorie der Kettenrkk. 
von Se m e n o f f  (Chemical Kinetics and Chain Reactions, 1933, S. 376) ist das Prod. 
d1-po2ŁPSm.t (d =  Durchmesser des Rk.-GefaBes, p  =  Partialdruck) fur die untere 
Grenze annahemd konstant. Anwesenheit yon 0,110 mm N2 setzt die untere krit. 
Druckgrenze herab u. in tlbereinstimmung mit der Theorie von SEMENOFF ist der 
Ausdruck d2-po2'PSiH.i [1 +  P^J(P02 +  PSiH4)] konstant. Die Entflammung der SiH4-
0 2-Gemische trat an der unteren Grenze nicht sofort ein, sondem je nach der Gas- 
zus. 20—300 Sek. nach Herst. der Mischung. Die obere Explosionsgrenze wird bei 
100° fur versehieden zusammengesetzto SiH4-0 2-Gemische derart bestimmt, daB zu 
dem mit fl. N2 kondensiertcn SLH4 die gewiinschte Menge 0 2 gegeben wurde u. nach 
dem Yerdampfcn des SiH4 u. Eintauchen des Rk.-GefaBes (10 cm lang, Durchmesser
1—2 cm) in sd. H20  der Druck ganz allmahlich durch Abpumpen bis zum Eintreten 
der Explosion gesenkt wrurde. Die so gefundenen Drucke ( p k )  lassen sich durch die 
Gleichung p x  =  436-psiH4/po2 +  88 wiedergeben. pK bleibt konstant, auch wenn der 
Durchmesser des Rk.-GafaBes von 1 auf 2,2 cm steigt. Verss. uber die Temp.-Ab- 
liiingigkeit von p;c ergeben, daB unterhalb von 84° ein SiH4-0 2-Gemisch mit 30°/o SiH4 
sich bei der Druckemiedrigung von selbst nicht mehr entziindet. Der EinfluB von 
N 2 u .  von He auf den Totaldruck der oberen krit. Grenze ist sehr gering. Oberhalb 
der oberen Druckgrenze findet nur eine auBerst langsame Rk. zwischen SiH4 u. 0 2 
statt. Geringe Mengen von C2H4, S 0 2, Bzl., A., C2H5J, CHC13 u. CII3■ CO • CII3 setzten 
die obere Explosionsgrenze herab. Die Emiedrigung durch C2H4 u. S 02 wird ąuanti- 
tatiy bestimmt, wobei sieh ergibt, daB bei konstantem Verhaltnis SiH4/ 0 2 die Be- 
ziehung zwischen dem oberen Grenzdruck u. dem Verhaltnis Fremdgas/02 annahemd 
linear ist. Dio Yersuehsergebnisse werden eingehend diskutiert u. fiir den Rk.-Mecha- 
nismus folgende Gleichungen, welche die esperimentellen Resultate befriedigend wieder
geben, yorgeschlagen: Primarrkk.: 1. SiH4 +  O =  SiH„ +  H20; SiH2 +  0 2 =  SiH20  +  0 ;  
Sekundarrk.: 1. SiH,0 +  0 2 =  SiH20 2 +  0 ;  2. ŚiH20 2 -i- Oą =  SiO, +  H„0 +  O. 
Diese Annahmen werden durch die Isolierung von polymerisiertem SiH2 durch 
Schw arz u . H ein r ich  (C. 1935. I. 1840) u. von SiH20  durch S tock  u.
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S o m ie s k i  (C. 1 9 2 3 .1. 723) gestiitzt. (J. chem. Soc. London 1935. 1182—89. Imperial 
College.) G e h l e n .

T. R. Hogness, Thomas L. W ilson und Warren C. Johnson, Der thermische 
Zerfall von Silan. SiR4 wurde durch Einw. einer Lsg. von NH4Br in fl. NH3 auf Mg„Si 
gewonnen, iiber P20 5 getrocknet u. durch fraktioniertc Dest. von hoheren Homologen 
befreit. Die Unters. des therm. Zerfalls geschah bei Tempp. von 380—490° u. yer
schiedenen Drucken, unterlialb 370° vollzieht sich die Zers. nur sehr langsam, wahrend 
bei Tempp. oberhalb 500° die Bk. mit zu groBer Geschwindigkeit ablauft. Der Unters.- 
Kolben war zur Erreichung einer besseren Temp.-Konstanz mit einem Cu-Mantel 
umgeben, der sich bei der Messungstemp. einstellende Druck wurde an einem Hg- 
Manometer abgelesen. Die im einzelnen wiedergegebenen Ergebnisse zeigen, daB die 
Rk. homogen verlauft u. yon der ersten Ordnung ist. Aus der Temp.-Abhangigkeit 
des Gleichgewichts u. nach der Gleichung — AH  — R d ln K /d  (1 /T ) crmitteln die Vff. 
die Aktivierungswarme zu 51,7 ±  2 kcal/Moi. — Der bei dem Zerfall des SiH4 ent- 
stehende Wasserstoff wirkt liemmend auf den Ablauf der Rk. Diese Erscheinung ist 
nicht auf eine Adsorption von H2 durch das in feiner Verteihmg yorliegende Si zuriick- 
zufiihren. Anzeichen fiir eine Riickbldg. yon SiH4 aus Si u. H2 wurden nicht beob- 
aehtet. — Die Diskussion ihrer Resultate u. der Vergleich mit dem Zerfall des Methans 
(ygl. R ice  u . D o o le y , C. 19 3 5 . II. 1526) fiihrt die Vff. zu dem SchluB, daB die therm. 
Zers. des SiH4 in zwci Stufen yor sich geht: I. SiH4 =  SiH2 +  H2; II. SiH2 =  Si -f  H2. 
Daneben findet in geringem Umfange eine Rk.: SiH, +  H2 =  SiH4 statt. (J. Amer. 
chem. Soc. 5 8 . 108—12. Jan. 1936. Chicago, Illinois, G eorge H e r b e r t  J o x es  Lab. 
d. Uniy.) W EIBKE.

Xavier Thiesse, Einwirkung von Ozydationsmitleln auf Nalriumhypoferrit. (Vgl.
C. 1 9 3 5 . II. 3078.) Es wurde zunaehst die Einw. Yon Cl2 auf gesiitt. Lsgg. von Natrium- 
hypoferrit [Fe(ONa)2] in NaOH yerschiedener Konz. (35, 40, 50 u. 60—70% NaOH) 
untersucht. Man erhalt yerschiedene Rk.-Prodd.: Bei 35% Fe(OH)3, bei 45% einen 
uneinheitlichen Nd., bei 50% Fe(ONa)3-10 H20  u. bei 60—70% Fe20 4Na2. — Bei 
Zugabe yon Pb(OH), zu einer w. 50% ŃaOH enthaltenden Fe(ONa)2-Lsg. erhalt man 
unter yoriibergehender Bldg. von feinen schwarzen Nadeln (Pb oder Pb20) ais instabiles 
Zwischenprod. u. unter H-Entw. Natriumferrit. Natriumferratlsgg. erhalt der Vf. 
durch Zugabe von NaOCl zu einer Natriumhypoferritlsg. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 2 0 1 . 1135—37. 1935.) J u z a .

Jean Herman, U ber die Autozydation der Eisen-, Mangan- und Kobalthydroxydc. 
Es wurde die Selbstoxydation von Fe(OH)2, Mn(OH)2 u. Co(OII)2 untersucht, u. z war 
unter der experimentellen Bedingung, daB bei der Eallung der Hydrosyde das Metallsalz 
gegeniiber dem zur Fallung benutzten KOH im tJberschuB yorhanden war. Bei Fe(OH).> 
steigt die Menge fixierten 0 2 proportional mit der Zeit an u. erreicht innerhalb 2 Min. 
einen Grenzwert; dieser Grenzwert erhoht sich mit steigendem Alkaligeh. Bei Mn(0H)3 
tritt innerhalb der ersten Min. eine sehr starkę 0 2-Absorption ein, die spater langsam 
proportional mit der Zeit sich ebenfalls einem Grenzwert nahert. Bei Kobalt bildet sich 
bei UnterschuB von Alkali ein gruner Nd., der sich unter den yorliegenden esperimen- 
tellen Bedingungen ais nicht oxydierbar erwies. Ist Alkali im 'OberschuB, so bildet sich 
ein blauyiolettes Hydrosyd, das stark 0 2 absorbiert. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 
2 0 2 . 419—20. 5/2. 1936.) " G o t t f r i e d .

Henri Guerin, Einuńrhunrj der Eitze auf die Ortlio-, Pyro- und Metaarseniate des 
Calciums und des Slrontiums. Die Orthoarseniate des Ca u. Sr konnen, oline ihre Zus. 
zu andern, im Vakuum bis auf 1200° erhitzt werden. Die Pyroarseniate wurden im 
Vakuum gleichmaBig von 400 auf 1100° angeheizt; dabei wurde die Zers. der Praparate 
durch die Messung des bei der Zers. sich einstellenden Sauerstoffdruckes kontrolliert. 
Bei 800° begimit die Zers., prozentual am gróBten ist sie fiir das Ca-Salz bei 1100° 
u. fiir das Sr-Salz bei 1000°. Endprodd. der Zers. sind die Orthoarseniate. Die Meta
arseniate beginnen sich bei 500° zu zersetzen; bis 800“ bilden sich die Pyro-, daruber 
die Orthoarseniate. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 201 . 1133—35. 1935.) J u z a .

Jean Amiel, Uber einige organische Cupriletrachloride und Cupritetrabromide. 
Beschreibung der Verbb.: I. (NH3 - C6H5)2 [CuCl4], II. [0S)-NH3-CloHs)2 [CuCl4],
III. (C6H5NH)2 [CuCl4], IV. (CEHI0NH2)2 [CuC14], V. (NH2C4H8NH2) [CuC14],
VI. (C9H rNH)2 [CuC14], VII. (C5H5NH)2 [CuBr4], VIII. (C5H10NH2)„ [CuBr4], 
IX. (H2NC4HgNH2) [CuBr4], X. (C9H;NH)2 [CuBr4]. Sie werden analog wie die C. 1 9 3 6 .
I. 3Ó2 beschriebenen Verbb. dargestellt, wobei die Lsgg. bei 60° unter yermindertem 
Druck eingedampft werden. Bei I werden die Lsgg. abgekiihlt, u. die Fallung wird
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durch Zugabe yon HC1 herbeigefiihrt. Die Cupritetracklorido sind gelb, die Tetra- 
bromide Schwarz. Die Verbb. sind an der Luft bestandig, in einer Reihe von organ. 
Losungsmm. unl., wl. in A. In W. Lsg. u. Dissoziation; Essigsaure lóst die Chloride 
beim Erwilrmen, die Bromide auch in der Kalte. Basen u. H2SO., fiihren Zers. herbei; 
beim Schmelzen ebcnfalls Zers. Angaben iiber das Aussehen der Krystalle, ihre D. u. 
Loslichkeit in Aceton. Mit dem Piperazin entstehen nicht gleich die wasscrfreien Verbb., 
sondern erst die ebenfalls gelb bzw. schwarz gefarbten Hydrate mit 2 H20 , die ihr W. 
im Yakuum leicht abgeben. AuBerdem werden, je nachdem, ob das Cu-Salz oder das 
der Baso im OberschuB yorhegt, die Verbb. XI. (H2NC4HSNH2) [CuCl3]2, braun, 
XII. (H„NC4H8NH2) [CuBr3]2, XIII. 2 (H„NC4HSNH2) Cl2, CuCl2,“ 4 H2Ó grun u. 
XIV. 2 (H2NC4H8NH2)C12, CuCl2, 4 H„0, XII u. XIV. schwarz, erhalten. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 201. 964—66. 18/11. 1935.) E l s t n e r .

D. Organische Chemie.
D t. 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 .

H. K. Pal und A. C. Guha, Krystallslruktur von Hezaathylbenzol C'c(C'2/ / r))6. 
Die Ergebnisse einiger goniometr. u. rontgenograph. Messungen werden mitgeteilt: 
Trikline Krystalle mit dem Achsenyerhaltnis a : b : c — 1,004 : 1 : 0,610; a =  58° 5', 
jS =  103° 54', y  =  123° 43'. Aus Drehkrystallaufhahmen wurden die Identitats- 
perioden a  — 9,90, 6 =  9,84, c =  6,10 A erhalten. 1 Mol. im Elementarkórper. Der 
Krystall besitzt ein Symmetriezentrum, u. wahrscheinlich ist auch das Mol. zentro- 
symm. Das Gitter hat groBe Ahnlichkeit mit dem des entsprechenden Methylderiy. 
(Z. Kristallogr., ELristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kri
stallogr., Minerał., Petrogr.] 92 . 392—94. Dez. 1935. Calcutta, Indian Assoc. for the 
Cultivation of Science.) SKALIKS.

Giovanni Devoto und M. Ardissone, Polaru. Struktur der Betaine. 2. (1. vgl.
C. 19 3 4 . H. 3753.) Die wie in der 1. Mitt. gemessenen Dielektrizitatskoeff. (D.-Koeff.) 
einer Reihe yon Betainen, die alle amphotero polare Formen haben, werden mitgeteilt. — 
Betain dera.-Brom-p-amino{trans-)zimłsaure, p-(CH3)3N+ • CcH, • CU :CBr • COO~, D.-Koeff. 
+  102; m-Amino(trans-)zimtsaure, m-NH„• CeH4 ■ CII:CH• CO,H, D.-Koeff. +  34; Be
tain, m-(CH:,)3N+ • C8H4 • CH:CH• COO~, D.-Koeff. +  71; Betain der m-Amino-a-phenyl- 
cis-zimtsdure, m-(CH3)3N+ • C6H ,• CH:C(C6H5)COO“, D.-Koeff. ca. +  25; Bełain der 
7n-Amino-tx-phenyl(trans-)zimtsaure, D.-Koeff. +  90; Pyridin-a-carbcmsaure, D.-Koeff. 
-f- 10; Pyridin-ft-carbonsaurc, D.-Koeff. +  33; Chinolin-a.-carbonsdure, D.-Koeff. -f 11; 
Cliinolin-y-carbonsaure, D.-Koeff. + 4 0 ;  Trigonellin, D.-Koeff. ~  -f-35. (Gazz. chim. 
ital. 65. 1235—39. Dez. 1935. Mailand, Uniy.) B e h r l e .

Jean-J. Trillat und Hans Motz, t)ber Irrtumer bei der Deutung der Elektronen
beugungsdiagramme von organischen Substanzen. Vff. haben durch Elektronenbeugung 
an diinnen Metallfolien gezeigt, daB sich unter Umstanden metali. Flachen mit einer 
sehr diinnen Schieht orientierter Molekule von aliphat. Charakter bedecken. Auch Folien 
aus Nitro- u. Aeetylcellulose, Celluloid, Polystyrolen, Kautschuk usw. liefem Dia- 
gramme, die sich nicht von den erwahnten Diagrammen unterscheiden ti. auf die gleiche 
Bedeckung mit einer diinnen Schicht orientierter Molekule hinweisen. Sie yerschwinden 
bei langeror Durchstrahlung mit Elektronen u. beim Waschen mit fettlósenden Sub
stanzen. Es bleibt dann nur das Diagramm des Tragermaterials iibrig. Die den diinnen 
orientierten Schichten zugeordneten Elektrodenbeugungsdiagramme wurden haufig 
ais Diagramme der Tragermaterials angesehen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 
1466—68. 1935.) B o e r s c h .

E. F. Seberg, Zur Frage der atomaren Gleichgewichte in den Kohlenwasserstoff- 
molekulen der Reihe CH==C—CH„— R. Bei der Einw. yon alkoh. oder festem KOH 
auf l,2-Dibrom-3-phenylpropan (I) bzw. l,2-Dichlor-3-phenylpropan wurde, mit einer 
Ausnahme, stets Methylphenylacetylen (II) erhalten. Nur bei der Einw. von pulyer- 
formigem KOH auf I bei 115— 120° u. 43 mm konnte auf Grund der Oxydationsprodd. 
auch Phenylallen nachgewiesen werden. Somit zeigen die Verss. nicht nur die Un- 
bestandigkeit der intermediaren Allengruppierung, sondern auch die des Ausgangs- 
KW-stoffs, Benzylaeetylen, das nach der Bldg. sofort in II iibergeht (vgl. FAVORSKI, 
Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal 
obschtschei Chimii] 50 [1918]. 557). (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5 . (68.) 1016—19. 1935. Lenin
grad, Staats-Uniy.) B e r s in .
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B. W . Tronow und L. P. Kulew, Bestimmung der Aklivitat ungesailigter orga- 
nischer Verbindungen nach der elektromotorischen Kraft ihrer lieaktion mit Natrium. 
(Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 2794.) Boi der Addition yon Na an Doppelbindungen (C =0, C =N  etc.) 
findct Elektroncnabgabe statt, die zur Ausbldg. einer EK. fiihren kann. In der gleichen 
Apparatur, dio friilier zur Best. des akt. Wasserstoffs diente, wurde dio Einw. von Na 
auf oino groBc Rcilie ungesiitt. Verbb. untersucht. Da die gefundenen Potentialdif- 
forcnzen nicht groB waren, wurde zwecks Verminderung der positiven Ladung des an 
der inohrfachcn Bindung bctciligtcn C-Atoms Komplexbldg. mit NaJ herangezogen, 
dna sich in yielcn organ. Verbb. selbst noch nach Zusatz yon Bzl. lost. Eine erheblicho 
Erhijhung der EK. wurdo auf diese Art beim Mesityloxyd, Cyclohexanon, Benzophenoti 
u. a. erzielt. Dadurch unterscheiden sich diese Verbb. deutlieh yon den Verbb. mit 
akt. Wasserstoff. Dio Aktivitiit der Carbonylgruppe (besonders groB bei Ketonen u. 
Aklchyden, nicht jedoch bei Estern u. Sauren) hangt stark von der Lage im Molekuł ab. 
Dio Ń 0 2-Gruppo in Nitroyerbb. (CH3N 0 2 reagiert wie CH2=N(=C)OH) verha.lt sich 
ganz nndera ais in den Estem der Salpetersaure. Bzgl. der tabellar. zusammengestellten 
Vers.-Ergcbnisse muB auf das Original yerwiesen werden. (Chem. J. Ser. A. J. allg. 
Chem. fruss.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68). 
1007—15. 1935. Tomsk,_Industrie-Inst.) B e b s in .

N. K. Jurnschewski, tJber die Hydrierung ungesaltigter Verbindungen. Es wird 
iiber dio Hydrierung yon 12 Paaren ungesatt. Verbb. mittels Pd-Ni in ałkoh. Lsg. 
bcriohtet. Entgegen der Annahme yon LEBEDEW ist der Substitutionsgrad der doppelten 
Bindung nicht der ausschlaggebende Faktor fiir die Geschwindigkeit u. die Reihenfolge 
der katalyt. Hydrierung von Athylenyerbb. in Gemischen. Es lassen sich 3 Falle unter
scheiden: 1. entweder yerlauft die Hydrierung hintereinander, 2. die zweite Komponente 
des Gemisches reagiert schon vor der endgultigen Hydrierung der ereten u. 3. beide 
IComponenten werden gleichzeitig hydriert. Der Grund hierfiir scheint nach Ot t  in 
dem ungleiehen Energieinhalt der einzelnen Verbb. zu liegen. (Chem. J. Ser. A. J. allg. 
Chem. (russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 . (67.) 
1098—1107. 1935. Akad. d. Wiss.) B ep .SIN.

J. Boeseken und E. Arrias, Uber die Geschtcindigkeit der Ozydalion ton Sul- 
fiden und Sitlfoxydcn mit Pcressigsaure. Die Oxydation von Sulfiden mit Peressig- 
saure in essigsaurcr Lsg. fiihrt in der I. Rk.-Stufe zu den Sulfosyden u. in einer II. Rk.- 
Stufc zu den Sulfonen: es ist anzunehmen, daB Rk. II. sehr yiel langsamer a!s Rk. I. 
yerliiuft, Um dies zu uberprufen, niessen Vff. die Kinetik der Oxydation von Diphenyl- 
sulfosyd u. 4,4'-Dibromdiphenyisulfoxyd mit Peressigsaure. Darst. der Praparateu. 
Durchfulmmg der Messungen, die Umsetzung wird durch jodometr. Titratiocen ver- 
folgt, werden besclirieben. Die beiden untersuchten Stofie reagieren nahezu mit der 
gleichen Geschwindigkeit; die Geschwindigkeit der Snlfoxydoxydation ist die gleiche 
wie die der Sulfidoxydation, die obige Yermutung ist somit bestatigt. Rk. I. durfte 
einige hundcrtmal schneller rerlaufen ais Rk. II. Yff. weisen schlieBlich darauf hin, 
daB die Oxydation des p,p'-Dibromdiphenylsulfids yiel kleiner ais die des Br-freien 
Sulfids ist. Die Geschwindigkeitskonst&nten sind: Diphenylsulfid ±1,02 (23,9°), 
4>4'-Dibromdiphenylsulfid 0,53 (22,S°). Diphenylsnlfoxyd 4,5-lÓ~s (24°) u. 4.4'-Dibrom- 
diphenylsulfoxyd 6,6- 10~s (23,2°). (Recueil Trar. chim. Pays-Bas 5 4  ([4] 16). 711— 15. 
15/10. 1935, Delft, Lab. de Chirnie Organiąue de FUniT. Te-chniąne.) JuZA-

F. H. Cohen und J- P. W ibant, Cbcr die Kinetik der Kiirierung des BtTizols, 
Bei der kinet Unters. der Nitrierung von BzL in Essjgsaureanhydrid zeigte es seh, 
daB die YerhSłtnisse yiel ycTwiekeltoT liegen ais dies der Arbeit yon WlBAUT (Recueil 
Trav. chim, Pays-Bas S4  |1915j. 246) zu entnekmen ist. Yff. fanden mmKcŁ, daB 
unter den gew&hlten Yers.-Bedingnngen HNO. yerhaltnismaEig sehnell mit Essigsaure- 
anhydrid reagiert. Die Ererebnisse der kinet. Unters. der Rk. HNQs-Ess5gsa-nreanLydrid 
douton daranf Hn. daB sich erst Acetylnitrat bildet, das mit dem Aihyćrid weiter 
reagiert; das Yerhaltnis der Geschwindigkeiien dieser beiden Rkk. ist weder sełtr groB, 
noch sehr ktein. Ferner wnrde die NitrieTcngsgeschwindigkert von BzL in Essagsaure- 
anhydrid gemessen: durch gleichzeitige HXOs- u. Nitrobenzolbesist. kannten die beiden 
gleichzeitig verlanfenden Rkk. der HNOr. nainlicŁ mii dem Losunssm. u. mii dem Bzl.. 
getreimt Ycrfolgt weidfin. Die Sdihififolgerung yon WiE-ATT (1. c.), daB die Bk. mit 
Bzl. S. Ordntang is t  ist nicht rieitig. Es zeigte sich. daB in EssigsŁureaiiłiTdrid die 
Gesofcwindigkf it der Nitrifrcng durch BN O. kstalyt. erióht wird. Erreicłt die HNOj- 
Konz. einen gewisssn Wert, so weitere Ztinahme nur noch wenig ErnfluB auf die 
Nitrierungsgfichwindigkeit ans. Die Ordnnnczahl derBNO. u. HNO, znsammen wurde
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zu 3, dio von Bzl. zu 1 bestimmt, wornun sioli fiir dio Nitriorung die Olaiolmng d so/ił I 
h [A — z)s (Ii — x) orgibt, dio dio Anfangsutrooke dor ltic, befriodigond durgteHt 
(wiihrend dieser Strocko ist dio Einw. dor l!NO;1 auf das Lflsungsm. zu vornuohlasnigon). 
Durch Integration dicflcr Gleichung wurden boi den Tompp, 25, 18 u. 0" IConstanten 
erhalten, mit denen dio Aktmcrungsonorgio zu 5838 u. die Aktiyiorungaentropio zu 1-1,7 
berechnet wurden, Aeotylnitrat in EsHigsiiureanhydrid nitriert Bzl. nur nohr langsitin, 
In Eg. nitriert IIN03 Bzl. nicht odor hflchstens Belir lungeam, Dagogon Hndot in C'C14 
(in Ggw. von wenig Essigsiiureanliydrid) durch IlNOa ni nr*. schnollo Nitriorung von 
Bzl. statt, die durch weiteren EssigBfiurcunhydridzusfttz Behr stark gohoinnit wird; 
wahrsoheinlich setzt Hich liier dio UNO, ycrliflltnifimŁUig B o h n o l l  zu Acotylnftmfc lim. 
(Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16), 409—27. 1935. Amsterdam, IJuiv.) OORTtó,

Richard A. Ogg jr., Dc.r MnchanUmua dr.r AddUion von Ilalogencn an Athykn- 
bindungen. Vf. schlioBt aus den bisher voriiogondon Beobachtungen, dftfl dio ilalogejl- 
addition an Athylen-KW-stoffo in Lsg, u. im Dunkeln durch Halogonlonon katftiyslort 
wird u. in folgenden 2 Piiason yerlŁuft;

1. Br- +  RCH =  CM ll-r  ROHBr — CMIII
2. RCHBr — C-HR +  B r ,+  RCHBr — CJirillt -|- B r  .

(J. Amer. chem. Soc. 57. 2727—28. Dez. 1935, Stanford Univ., Calif,, Dup, o f 
Chemistry.) II. Mayku,

T. D. Stewart und Bemhardt Weidenbaum, Die Jle/iktion zwigehm Athylm 
und Chlor in Gege.mmrt von Chloracceplorm. Die, PholccMmenmg Von Athylm. W i
die Addition von C'/2 durch Alhylen im Liclit wird dio Beziehung;

— d [Clij/d t -  k-Ja. bs. -= K  ,/„ [Ci,] 
gefunden. Ein enteprechendes Rk,-8chema wird angegeben. Die QujinUmauslM;uŁo 
wurde nicht bestimmt, sio ist sioherlich hoch, da unter goeigneten Bedingungen Ex- 
plosion stattfindet. Atbylc-n muB eine holw StoCauBbcute haben. Boi Zusatz yon //* 
zum Cl^-Athylengemwch reagiert Cl, im Dunkeln nicht merkbar mit IJ2 u, i/n lich t  
zu 10,7% des reagierenden CI2 bei oinem f1L,]/[ Athy len|- VcrMltnis von 9,(5 zu 1. Dio 
Rkk. von Cl2 mit Athyien in Pentan- u, Atbylenehloridlsgg. wurde lx;j Tempp, yon 0 
his 25° u. Konz.-Verhaltnis«en von 0,5—2 durch Zusarnmengiefien dor gol, Bk.-B.utner 
u. Stoppen der Rk. mit wss. KJ-Lsg. untersucht. Die Bk. veri&u/t sehr schncll, Bei 
Athylenchlorid ais Lćłsungsm. werden 10% dos reagierenden Cl* in fiubstitution ver- 
braucht, bei Pentanlsg. c-nteprechend 37—73% u- zvvar um 60 rnuhr, jo grflfler das Vor- 
haltnis [AthyIcn]/[Cl]j ist. Die daraus sich ergebenden MtfgJlcbkfciten ftfr dio Ketlenrk,, 
die hier durch 2 Reaktionswege gekennzeichnjet ist, werden diskutiert, Dariach unter- 
bindet Athylen einereeite die n. Kctte der Pentanehlomrung, gibfc aber aBdererseite 
eine neue MOglicbkeit fiir die Substitutionsrkk, (J. Amer, chem, Hoo, 57. 200(5 4<), 
Not. 1935. Berkeley, Univ., Chem, Lab,) I) UTH.

B . Spence und W. Wild, J*/to(oc&emuehe Xf.r«etzu»y w n  Meihylfalul in OauplMm, 
aliein utul in Geęemearł ton Wa»mtU>JJ uwl f}tfrkoxyd. Wegen Umijmmlukamn in 
der fruheren Literatur wurde die photoebern, Zers. von CJLJ untersucht, Djc O/iw: 
wurden in einem mit Euswasser gekOhlten Q uar/.ge(iC 250 Min, <lew Licht einer Jlg- 
Lampe ausgesetzt, die Rk.-Prodd. anaiysiert u. die Quantenansl>euteO: l>est)Vn»jt> 
Die Ergebnisse sind wegen der geringen Jlenge der Rk,-Prodd. u, <len nicht ausscWiefi- 
baren Śehwankungen der Lkhtint/jnsitźit nicht exakt rej;roduzierbar, WahrcwJ sich 
CHjJ in Ggw. von O* sehr sebnell mit einer Qi;antenauti>,-ufce yon 2 łjatŁo der 
Zu£atz Ton Itj prakt, keinen Einflufi auf den Z<;r»,-Grad, wie «ł*» a#Ą» de;n Vejgl<;i.ch 
der CHj-Ausbeuten bei den Verss, ohne u- m it H* e-rsehen kann, Friihere A«gal/<:n 
liber Ausbeuten von 1 :10* bei Kt/jlien zwischen CH^-iŁa/iikalen u. lf4 werden d/i- 
durch be^tatigt. Beaktionskinet. schwer erłd&rbar ist die BWg, yon CUt l*;i d< r Zeł», 
von CEIjJ allein, Ein grSBener Teil de* freigeseteten .J. re«sgiert riickw&rte unter BWg, 
hOherjodierter Puodd. Die Ggw. yon NO blieb obne W/kg,; das GH^dia<3jkal ist dcwi> 
nach nicht imstande, die N—̂ -Bindung aufż.ubrechen, was die Anrjah//ic 
daB die CHjJ-Zea, in Ggur. ron Os uber eine unbest&ndige Zwischenyerb, CUjjOj yer- 
liluft. (Proc. Leeds philos, EL Soc, Sci, fifect. 3, 141— 44, .Jan, 11®6, CV>iv«f'
sitat, PŁys^Chem. Labor.)

Bem y Cantleoi, t W  die Gttlf&rfang der Gwlacke Pyridfa r/ttt %vtb.ni, 
eATMerUęen AUx*h/jlm a n i AmS/jii durrjt uUr«vic>U!tfee fjvM , (VgJ. O, 1S?S- ii- .2043.) 
Ebenso wie Fructose (Ij, aber in geringerem Mafie, jx*cbJeynigen Glys/W,, (jtdrjiictfm, 
JZckrzuckfT a. M&du»tbar das Gelfowerden ron l^/^ig. W**. Pyridin\s/j6r >ln ułtrayfeieUfn 
Licht u. heam ea andererseits dse Acsblekhen d «  „Phot^pyrid.c'^" jm Ta^ewici-t.
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Reines Metlianol (5 com +  0,05 ccm Pyridin) wirkt nur wenig beschleunigend auf die 
Gelbfarbung, yerzogert aber das Ausbleichen noch mehr ais I. 50—75°/0ig. wss. Methanol 
wirkt zwar beschleunigend, das Photoprod. ist aber nur wenig bestandiger ais boi 
Pyridin u. W. allein. Reiner Alkohol yerlangsamt das Gelbwerden yon Pyridin im 
ultrayioletten Lieht; A.-Photopyridin bleieht noch langsamer aus ais Methanol-Photo- 
pyridin. Aceton wirkt yerzogemd auf die Photopyridinbldg. (Helv. chim. Acta 18. 
1420—27. 2/12. 1935. Basel, Uniy., Physikal.-chem. Anst.) E l s n e r .

N. A. Yajnik, D. N. Goyle und M. L. Wadhera, Die Inversion von Rohrzucker- 
lósung im Iropischen Somienlicht. Zur Priifung der Feststellung von D h a r  (Z. anorg. 
allg. Chem. 119 [1921]. 177), daB Strahlung die Wrkg. von Katalysatoren erhóht, 
wird die Inyersion yon Sohrzucker-Lsgg. im Sonnenlicht untersucht. Ohne Zusatz 
von Katalysatoren yerlauft die Inyersion sehr langsam (k =  0,00011) im Licht bei 
konstanter Temp., bei Zusatz von V4-n. HC1 u. H2S04 steigt die Rk.-Konstante von 
k — 0,00328 bzw. 0,00217 fiir die Dunkelrk. auf k =  0,00401 bzw. 0,00247 bei Be- 
strahlung. (Z. anorg. allg. Chem. 225. 24—28. 8/11. 1935. Lahore, Univ. u. Forman 
Christian Coli., Chem. Lab.) H u t h .

A. Guillaume und G. Tanret, Hydrolyse von Glucosiden und, andem organischen 
Vcrbindungcn im ultravioletten Licht. Nachstchende organ. Verbb. werden in Ggw. 
von O., in 2%'g- wss. Lsg. bei 32—35° bis zu 24 Stdn. mit ultrayiolettem Licht bestrahlt. 
Die GróBe der Hydrolyse wird durch Messung des Red.-Vermógens u. Anderung des 
opt. Drehungsyermógens bestimmt. Bei Salicin betragt die Hydrolyse nach 24 Stdn. 
64%, sie wird durch Temp.-Erhóhung u. Saurezusatz beschleunigt, durch Alkali yer
langsamt. Glucose u. das Oxvdationsprod. Salicylsaure konnten isoliert werden. Bei 
Helicin ist die Hydrolyse nach 18 Stdn. beendet. Sie gehorcht dem Gesetz yon W i l 
h e l m  Y. Von Phenolglucosiden wurden ferner untersucht: Gentiopikrin, Coniferin, 
Arbulin, Methylarbutin. Xanthorhamnin hydrolysiert nicht. Alkoholglucoside sind 
widcrstandsfahiger: PMorrhizin, a- u. fi-Melhylglucosid sind nach 24 Stdn. zu rund 
5% hydrolysiert; Amygdalin wird in 12 Stdn. zu 30% zerlegt, Saccharose zu 4,75%, 
-Valtose u. Trehalose zu 1,2%, Lactose 0%, Athylacetat 1,2%, Acelylsalicylsaure 
21,6%, Glycerinmonobutyral 29% (gleich der Wrkg. einer Lipase), Asparagin 2%. 
Hanistoff, Polypeptide u. Proteine, wie Glycylglycin, Glycyltyrosin, Glycylalanin, 
Omlbumin sind nach 12 Stdn. nicht zers. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1057 
bis 1060. 1935.) H u t h .

T. Alty und O. Johnson, Die Kataphorese ron Teilchen der Fellsduren und ver- 
icnndler Yerbindungen. Da nach Verss. yon A d a m  u. JESSOP ( J .  chem. Soc. London 
1 9 2 5 . 1S63) Fettsauren in Luft so erstarren, daB die unpolaren Enden an Luft grenzen 
u. die COOH-Gruppen im Innem liegen, sollten Fettsaure teilchen sich kataphoret. wie 
Parafiine yerhalten, es sei denn, daB die polare Gruppe ihren EinfluB langs des ganzen 
Molekuls (15—25 A>) geltend macht. Letzteres ist jedoch tatsachlieh der Fali. — Vff. 
messen nach der Proc. Royal Soc., London. Ser. A. 1 0 6  [1924]. 315 beschriebenen 
Methode, bei der ein in der Horizontalachse eines mit FI. gefullten rotierenden Rohres 
befindliehes Teilchen sich unter dem EinfluB eines Feldes langs dieser bewegen kann, 
die Kataphoresegeschwindigkeit kleiner Zylinder aus Paraffin, Cetyl-, Laurylalkohol, 
Palmitin-. Myristin-, Laurin- u. Erucasaure, wobei die endosmot. Bewegung der FI. 
durch Experiment u. Rechnung berucksichtigt wird. Die endosmot. Geschwindigkeit 
kleiner Glaszylinder nimmt stetig mit steigender Leitfahigkeit (yariiert durch HC1- 
Zusatz) ab; sie wird nicht beeinfluBt von der Ggw. organ, MolL in der FL — Die kata
phoret- Geschwindigkeit der untersuchten Fettsaureteilchen nimmt im Laufe einiger 
Tace crheblieh ab, wobei die ursprunglich nicht benetzbaren Teilchen benetzbar werden, 
was auf Durchtrankung der Teilchen mit W. zuruckgefuhrt wird. Die Geschwindig- 
keiten n. ihre zeitłiche Teranderung sind von der Leitfahigkeit des Medium s abhangig; 
sie sind um so gro Ser, je kurzer die Kette; die Be węgli chkeit der ungesatt. Eruea- ist 
jedoch gróSer ais die der gesatt. Sauren. •— Die Bewegłichkeiten steigen in der Reihen- 
folge Alkohol <  Saare <  Sanreamid (<KW-stoffe) (Beispiel: Cetylalkobol usw.).
<Philos. Mag. J. ScL [7] 2 0 . 129— 45. 1935. Saskatchewan [Canada], Uniy.) L e c k e .

W illiam  D. Harkins, Herman E. R ies ir. und Eyerett F. Carman, Oteiflachen- 
pofcnlialc und Krafi-FlcchibczitiiuT.geTi von ir,07U>mold:idaren Filmen. II- d-Pimarsaure 
tir,A Tctraht/dn>-d~pimargaure. (I. ygŁ C. 1934- L  1296.) Es wurden zunac-hst die Be- 
Ejehungen swischen Druck u. OberfłachengróSe u. der Dicke yon Filmen yon d-Pimar- 
savrc Ti. TcłraJiiidrth-d-pifnarsaure, die auf 0,01 MoL HCl-Lsg. hergestellt waren, be- 
stimmU Die Dicke a w  monomolekularen Lage ist fur beide SubsLanzen etwa 12 A,
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dio molekularo Oberfliieho otwa 53 A2, dooh ist es mOglieh, don Film bis ftiif etwa 43 Aa 
zu komprimiercn, was dor Oberfl&oho zwoior KW-stoiTkctten ontsprioljt. Dor Film der 
ungesatt. Vorb. widersteht Druckon bis zu otwa 17 Dynen; otwaa niodrigor ltagfc dor 
Wert dor gesatt. Vorb. Das Potontial botrftgt fiir dio Tete'ahydrovorb, otwa 200 mV, 
fiir dio d-Pinmrsiluro etwa 100 mV. Dio Kompros|ibilittókooff. botragon fiir dio gcsiltt. 
Verb. 0,0068, fiir die ungesatt. 0,010. Dio Struktur dor Siluron wird mit dor von Chole- 
sterin verglichon. (J. Amor. chem. Soo. 57. 2224—27, Nov. 1935. Ohicago, Illi
nois.) OOTTFRUSD,

M. T. Salazar, Uber die Konstitution der GapillnrachidU in Malachit(irilnliSsunyen, 
Durch Malachitgrlin wird dio Oberflilchcnspannung des W. ornicdrigt. Vf, untorsuoJit 
mit der Tropfenmethodo dio Abhilngigkoit aor Oberflttchoiwpannung von dor Malachit- 
griinkonz. (0,6— 16,5 g/100 ccin) u. findot, daB dio Ofcorflfi,ohonspanming dicsor Lsgg. 
von einor bestimmten Kon z. ab (0,5 g/100 com) linoar mit der Malaabitgriinkonz. 
abfallt. Mit Hilfo dor GiUBSschon Gloichung boroohnet der Vf’, aus semen Messungen 
die Konz. des an der Grenzflacho fl.-gasfOrmig angoroiclierton MalaehitgrOns u. findot 
Werte von 5,0—0,7 g-10~8/qem; von dor schon oben angofiihrten Konz, ab sind auoh 
diese Werte konstant. Der Vf. berechnot schliefllich dio Dicko dor Malaohitgrlinschiohl. 
zu 0,97- 10~s om u. den Durehinessor oinos Moleklils zu 8,94-10“" om; dio Worto sl.immen 
mit ahnlichon Messungen liberom u. lawsen dio Anwondbarkeit dor Gnuisschon Fprmol 
orkennen. (C. R. hebd. Sćanees Acad. Soi. 201 . J120-28. 1995.) Juka.

Paul Ruggli und Paul Jem en, Oh nm> a togra ph i ech e Adnorption von Tejyrfarb- 
sloffen und Zyńschenprodukten. II. Derivale des a- wid fi-Naphthola, (1. vgl, C. 1935.
II. 440.) Beim Studium der Beziohungen zwischen dor Adsprbierbarkett dor Farb. 
stoffo u. ihrer chem. Konst. konnten Vff., dio Adsorptionsfahigkeit des mit Ca akti- 
yierten A120 3 u. dio der Baumwollo yergloiohend, eine kon»titutiv bedinglo Selektion 
wahmehmen: die Starko der Adsorbiorburkoit von PoIy-I-SJlmefarbstoffon ( 0 .1931.
I. 3114) durch A120 3 stand in einom gewissen Verli/iitnis zur GrftBe dor Moleldiie, u. 
die Adsorptionsfahigkeit der Baumwollo gegeniiber Benzidinfarbstoffon yariierte mit 
Anderungen in der Konst. —• Konstitutivo Einflfioso traten auoh herror boi Adsorptions- 
yorss. mit wss. Lsgg. von Azofarbstoffen, dio a- u. /i-Naphthol ais Kupplungskomponento 
enthielten. Die starkere Adsorbierbarkeit von II im Vergloieh zu I legtc dio Aiuuihmo 
nahe, da 13 eine OH-Gruppe in /S-SteUung die Ad/łorption begfimtigt; dafiir spricht 
aueh das gleichsinnige Verh. der 2-Naphthol-4-sulfosaure u, der l-Naphtlwl-4-sulfo- 
saure (nachgewiesen durch Kupplung des entwiokelton Chromatogramms mit diazo- 
tierter Eohtrot ITR-Base). Dagegen zoigte der Befund, daB III ebenso gut wie II 

OH
Ą  K = K -C ,n ,-30 .Na OH

1 1 l[ / y  \ - O l l  111 / y ) • C,lf* • «0 . N/i

K = J T  • C«H i ■ SO«N a
adsorbiert wird, daB der Kuppiungsort maGgebende Bedeutung erlangeu kann, Dto 
bisherigen Beobachtungen fiibren soinit zu der Regcl, daB o-Oxyazofarbst«f'fo bess^r 
adsorbiert werden ais p-Oryazofarbstoffe, — Ais die 3 Farbstoffe ohne Sulfbgruppen 
in organ. LOsungsmm. untersuoht wurden, ergaben sich gariz aridero Verhaltniss«, — 
Demnach sind, soweit ereichtlich, f(ir die Kl&rung der Vorg&nge an der Grenzfliicfie 
fl.-fest nicht nur Konst.-Fragen, sondern aueh die Art des iMunypm. u, des Adsorb#)* 
zu berueksiehtigen. (Hely. ehim. Acta 1 9 . 64—08, 1/2. 1936. BaseJ, Univ„ Ałistalt fiir 
organ. Chemie.) M A U R A C H .

D r  P r a p a r a t i v e  o r g a n is c h e  C h e m ie ,  N a tu rs to f le ,
Chao-Lun Tseng, May Hsti und Mei Hu, Dansldluwj mu AlhylbrornULm nach 

dzrn Fha*phoriribrcmidverfahren. II, JMrtMun/j von Caj/ryl■, Cydofmzyl- w/ul ttrl.- 
Amylbromid. (I. vgL C. 1934. H , 1C00.) CapryU/wrnid \PctyH2)-bromU], la  130 g 
Octanol-(2) (Kao nT Ykk, C. 1934. II. 1607) unter EfekOhlung u, RucWIuB 90 g PBr, 
eingetropft, na/Ji Stehen uber Nacht mit kleiner Flamrne 2—3 Stdn, eten gekocbt, 
nach Erkalten bei guter Trennung obere Scbk-ht abgehoben, an/l<jrniklls 100 eem W. 
zugefugt u. untere Schieht abgetrennt, 2-mai mit je 10 cera konz. HjSO^, dann mit 
l 0/»ig. Sodalsg. u. W. gewasehen, mit Kokmao fraktioniert, Fraktion 189—191'' ge» 
Bammelt, Ausbeute 163 g =  84,5%. Nicht sehr bestandig, baki ungesatt, u, braun 
infolge HBr-Abspaltung, naeh 4— 5 Tagen sebwarz, — OyewhexyWrorni/l. Gan z analog 
aus CyclohfizanoL Kp, 163—165°, Ausbeute 76%. Nach Tagen hellbraun, —

X VriI. 1. 188
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terl.-Amylbromid, Aus tort.-Amylalkohol. Kp. 106— 109°. Ausbeute 82— 83%. 
Ahnlich unbestilndig wio Caprylbromid. (Sci. Quart. nat. Univ. Peking 5. 371—74. 
1985.) ' L inde nb aum.

Chao-Lun Tseng, Teh-Sen Ho und Pin-Teh Chia, Darslellwig von n-Butyl- 
bromid. Vff. haben die yerschicdenen Verff. der Umwandlung yon n-Butylalkohol in 
n-Butylbromid durchgopriift u. geben von jodem die brauchbarste Vorschrift an. —
I. Mit NaBr u. / / aSO.,. In eisgekiihltes Gcmiscli von 94 ccm W., 103 g (1 Mol.) NaBr 
u. 74 g (1 Mol.)' tcchn. C4H9- OH 139 g konz. H2SO., getropft, 2 Stdn. gekocht, gebildetes
0.11.,Br ftbdeati, naoheinander mit W., 6 ccm H„S04, Sodalsg. u. W. gewaschen, mit 
ca. 3g CaCl] get rooknet \i. dcst.,Praktion 101— 104°'gesammelt. Ausbeute 109.2g=  79,7%. 
Dor 12-facho Ansatz gub S3,3%. Mit melir NaBr (bis 2,5 Moll.) Erhohung bis auf 97°/0, 
a bor wogen hiiherer Kosten nicht ratsam. — 2. M it K B r u. H^SOi . Ausfiihrung ebenso. 
Ausboutcn moist einige % geringer. H5chstausbeute (92,6°/0) mit 3 Moll. KBr. —
з, Mit 1! lir u. H.SOi- In eisgekiihltes Gemisch yon 50,7 g konz. H2S04 u. 168,8 g
48%ig. HBr (1 Mol.) allmiihlich 74 g (1 Mol.) techn. C4H9-OH eingetragen, weitere 
40 g konz. lljS 0 4 eingetropft. 5 Stdn. gekocht, C4H8Br abdest. usw. wie oben. Aus- 
bouto 127 g 92,6%. Erhohung der HBr-Menge oder VergróBerung des Ansatzes 
von geringer Wrkg. (ea. 95%). Ohne H2S04 Ausbeute yiel geringer. — 4. M it PBr3. 
(Vgl. 0. i934 . II. 1606.) In 74 g (1 Mol.) techn. C4H9-OH unter Eiskiihlung 91 g 
('/, Mol.) PBrj getropft, 2 Stdn. in Eis stehen gelassen, allmahlich zum Kochen erhitzt, 
nach boóndetor HBr-Entw. (Nebenrk.) das C4Hj,Br entweder durch Trennung der 
boiden Schiehten oder durch Dampfdest. oder durch direkte Dest. isoliert. Ausbeute 
75—76%; Isoliorungsweise belanglos. UberschuB yon PBr3 (113,7 g) oder C4H8OH 
(nur 72,8 g PBrs) erhóhte die Ausbeute auf 82—83°/0. Chem. reiner C4H9-OH gab 
nur wenige % liśhero Ausbeute u. auch kein reineres Prod. (Sci. Quart. nat. Univ. 
Peking 5. 376—81. 1935.) Lindenbaum.

A. J. Kretów und J. F. Komissarow, Thioketone der Fetireihe. I. Einwirkung 
iw; Photphorpcntasulfid auf Kctonc der FctireiJie. Nachdem die Einw. von P,S3 auf 
MethylSthylkoton zu keiner Umsetzung gefuhrt hatte, wurde die Bk. zwischen P.S5
и. Aceton, McthytiMyllrtotu Didthylkrlon, Dipropyllrion  u. DiisobuiyLkelon, in Toluollsg. 
untersucht, Die Ausbeuten sind gering. Die 3 ersten Ketone lieferten dimere Thio
ketone, wtihrend aus Diisobutylketon hauptsaehlich tnonomeres DiisobutyWiiokelem 
erhalten wurde: das Thiokrton aus Di pro pyl kr Jon stellte ein Gemisch von Monomerem 
u, Dimereni dar. wobei das e.rstere tiberwog.

Y o r s u e h c ,  Dithioaceton, Kp. 182—1S5°. — Dimethyldthylthioketon, (C4HsS)j, 
Kp.ls 120—180°. HgCl-fAdditionsrrm., CsHuCLS;Hg. — Dididthylthiokeion, (C5H10S)±, 
Kp., 185—160°. — Diisobutylthiokton, CsHlsś . Kp.10 105—110°. (Chem. J. Ser. A. 
.1, .ulg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shumal. Sser. A. Shumal obschischei Chimii] 5 
(67). 8$S—SI. li>35.) __ B e r s k .

Ren£ Tiollais. Bcitmg zur Kamtnis der Erdalkalikakodylate- I. Vf. hat Darst. 
u. Kigg. der 8 Eni.dk&likakodylate eingehend untersucht. — 1. Ca-Kakodylat,
((CHsWAsOflsCa. 9 H ,0. 60 g Kakodylsauie. 1S g Ca(OHl. u. 200 ccm W- yerreiben, 
bis dV Lsg*. gegen Phthalein alkał. ist. Filtrat 'mit l0° ,,ig. Kakodylsaurelsg. genan 
neutralisieren. im Yakuum bei ea. 45° bis zur beginnenden Krystallisation einengen, 
nach 24 Stdn, krystaJlinen Nd. absaugen. Mutterlauge weiter einengen. F&rblose, 
Yerfikto KrystSllehen. durch Yerdunsten der wss. Lsg. uber H»S04 gróSere KrystaHe. —  
Die L^Kehkeit des Salw® in W. nimmt bis su 4S.50 schnell zu; t ó  dieser Temp. schia. 
das Sab in seinem Krystalhrasser, u. es liegt nicht mehr die Lsg. des Salzes mit 9 H.O 
vor» Skv.>dem die gesiitt, Ls§. des Monohydrat*. Desssea Loslichkeit nimmt bis 64° z u ;  
vom hier ab liegt die Lsg. des wasserfreien Salres to t. dessen Loslichkeit bis 100® fkst 
kaustan; ist, \>Ssłiehk«t von 1 Teil wasserfreiea Saires in Teiien W.: 2.12 ~on 0D;
1.TT von 15"; 0.SS von 4S,?®; U.77 von t>4®: 0.82 von lCOc. 100 g Lsg. entialteci wŁsser-
jreies $al*: SS».d5 g in CHsOH vcm 16®; 5,01 g in 95-gradigem A. vc-a 12»; 16.C*ó g in 
absol. A. von 12®. In aaderea organ. Sotrenzien ist das S sk  nnL —  Das Ss]z =dx 9 H .0  
ist K'i -uber einer H sS 04 v ca  bis za ca. 4oc r anfwarts best&ndig. geŁt absr

einer 50® rig. H t$ 0 4 in das MoooŁydiat sber. wdebes bei at-I>ruck an e i fibes 
b a t .  H*SÓ, V stsndig  ist. Im  HjSO*. oder P *0 i-V »bm a eatsieht jedoeh das -wssser- 
:'ivie §ałr- — Das mit S> H.Ó deiydn tóse rt si.h  bei S0‘ ss-hr langsari «zrro3- 
stśindig u. wnter t^-.iweiser Zers. E s Kefe-rt bt i 4C*® in 55. bei 50c in 10. bei 6£>® in 4 Stća. 
das M.*aoŁvd«»t, bei TO—100® in eir.ige-n. Stdn. das weseerfiee Sair- Ton ca. i‘5?1 ab 
v.'rs. svh  aas SSji1.: n. HnteriaSt eiaen R firistand tcq As-Oj,  Ca-Aissniat « .
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CaC03. Bei 750° bleiben CaO u. Ca-Arscniat zuriick. — Das Salz hiilt sich in ver- 
schlossenem GefaC gut, aber seine konz. Lsgg. werden an der Luft durch C02 leiebt 
zers. Es łiefert mit H2S ein krystallisiertes Prod., wahrscheinlich ein Ca-Thiokakodylat.

2. Sr-Kakodylat, [(CH3)2A802]2Sr, 13 H20 . Darst analog. Hexagonale Bl&ttchen, 
durch Iangsames Verdunsten der Lsg. iiber H2S04 derbe Krystalle. Die LOslichkeit 
in W. nimmt bis 27° schnełl zu; bei dieser Temp. schm. das Salz in seinem Krystallwasser 
unter Bldg. des Trihydrals. Dieses geht bei 52° in das Monohydrat iiber, dessen LOs
lichkeit bis 100° sehr wenig zunimmt. LOslichkeit von 1 Teil wasserfreien Salzcs in 
Teilen W.: 1,27 yon 0°; 1 von 15°; 0,65 von 27°; 0,48 von 52°; 0,35 von 100°. 100 g Lsg. 
enthalten wasserfreies Salz: 56,08 g in CH30H  von 12°; 38,40 g in 95-grildigem A. 
von 15°; 38,60 g in absol. A. von 15°. In anderen organ. Solvenzien unl. — Das Salz 
mit 13 H20  ist bei Raumtemp. iiber einer H2S 04 von bis zu ca.. 42% aufwart# bcstiindig, 
liefert uber einer 55%ig. H2S04 das Trihydrat u. iiber einer mehr ais 70%ig. HjS04 
das Monohydrat, welches bei at-Druck auch iiber konz. H2S04 bestandig ist. Im H2S04- 
oder P2Os-Vakuum entsteht das wasserfreie Salz. — Das Salz mit 13 H20  dehydratisiert 
sich — im Gegensatz zum Ca-Salz — schon bei 30° ziemlich schnell (72 Stdn.) zum 
Trihydrat, welches auch noch bei 50° erhalten wird. Bei 60° entsteht das Monohydrat, 
welches noch bei 90° bestandig ist. Erst bei 100° bildet sich das wasserfreie Salz. 
Vóllige Zers. erst gegen 300°. Sonstiges Verh. analog dem Ca-Salz. — 3. Ba-Kako- 
dylat, [(CH3)2As02]2Ba, 9 H20 . Darst. analog. Verfilzte Nadeln, durch Verdunsten 
der Lsg. uber H2S04 derbe Krystalle. Die LOslichkeit in W. nimmt bis 53° sehnell zu; 
bei dieser Temp. schm. das Salz in seinem Krystallwasser unter Bldg. des Trihydrals. 
Dieses geht bei 72° in das Monohydrat iiber, dessen LOslichkeit nur noch wenig zu
nimmt. LOslichkeit von 1 Teil wasserfreien Salzes in Teilen W.: 1,17 von 0°; 1 von 15°;
0,40 von 53°; 0,32 von 72°; 0,27 von 100°. 100 g Lsg. enthalten wasserfreien .Salz: 
61,46 g in CH3OH von 17°; 44,11 g in 95-gradigem A. von 15°; 42,97 g in absol. A. von 
15°. In anderen organ. Solvenzien unl. — Dehydratisierung iiber H2S04 von Btei^ender 
Konz. u. durch Erwarmen genau wie beim Sr-Salz; Dehydratisierung bei 30° jedoch 
yiel langsamer. Yollige Zers. oberhalb 200® u. sonstiges Verh. analog dem Ca- u. Sr-Salz. 
(BulL Soc. chim. France [5] 3. 70—87. Jan. 1936.) . LlNDKNBAUM.

Rene Tiollais, Beilrag zur Ktnrdnis dtr ErdalhtiikakodylaU. II. KrytUiU/j- 
graphische Untersuchung der Erdalkalikakodylale. (I. ygl. yorst. Ref.) Ca-Kakódylat. 
System monoklin. a-.b-.c =  3 ,3 6 3 : 1 : 2,414. — Sr-Kakodylat. System monoklin. 
a : 6 :  c =  1 ,8 1 3 :1 :  2,335. —  Ba-Kakodylat. System monoklin. a-.b-.c - 1,5737: 
1 :1 ,3 3 3 2 . — Weitere kiystallograph. u. opt. Eigg. im Original. (BulL Soc. chim. 
France [5] 3 . 87—95. Jan. 1936.) Li.s'JjEN j;aum .

A. W . Kirssanow und T. W. Ssasonowa, Uber OrganovanadiumverbinduTi/jen. L 
Die Einw. von OrtftotnnadinsaureamylesUr, (C;,Hn0 )2V0, auf CęH.Mglir liefert haupt- 
eachlich Diphmyl neben geringen Mengen einer braunen, A.-L, sehr Oj-empfindlichen 
Organoyanadiumyerb. i  lit CeHsMgJ bildet sich eine tiefblaue instabile Verb. — VV«*. 
Lsgg. yon V(III)-Salzen — erhalten durch elektrolyt.Red. yon Vanadin*ul£at — lieferten 
mit den Xa-Salzen der Benzoe-, Salicyl-, AnihranU- u. Bernsteimaure entapreehende 
Salze de3 3-wertigen Yanadiums: Yanadin(III)Jjenzoat, (CeH5 • COO)2V'OH, graugrunea, 
swLPulyer; Vanadin(III)-ialicylat, (o-HO • CeH,COO)2VOH, schmutzig-griines Pulver; 
f anadin(III)-arUhranilat, (o-XHj• CeH4■ COO)2VOH, hellgrdnea Pulrer; Varuidin(lll)- 
succinat, (CHXOO)jVOH, hellgraues Pulyer. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obachtsehei ChimiiJ 5. (68.) 9.%-—62. 
1935.) B e r s  i x .

V. L. Hansley. Die. DamteUung hochrnsAekularer Acyl/Am. Die Konderusatkrn 
aliphat. Ester zu a,p!-Ketoalkoholen, den sogenannten Acyloinen, ixt bisher nur an 
Estera yon Sauren mit hóchstens 6 C-Atomen ausgefuhrt worden (vgL COKSOJ>% C. 1830- 
IL 3536). Durch Anwendnng yersc-hiedener LOsungsmm. u. geeignete Atiswahl der 
P.k--Bediagungea fet es gehmgen, Aeyloine mit bis zu 36 C-Atomen herzuatellen. Die 
Rk. zwiscŁen Na tu den ŹsUrm erfordert 4 Atonie Na auf 2 Mol Ester; es ist kein Cber- 
schuJ3 an einem der beiden Reagemien erforderEeh. Die bei der An wendung der frfiheren 
Verff. auf die D am . hOherer Aeyloine beobaehtetea 31iBerf*lge slnd durch die Un- 
ióslichkeit der Rk.-Prodd_ in den angewandten Lósungsmm. (meist A. oder Bzl.) ver- 
nrsacht. Man arbeitet zweekmaBiger in Tołnol oder Xylol mit geechmolzenera u, i*żu 
yerteiltem Xa. Die Ester darfen keine Sauren oder OBUiialtige Verbb, enthalten; 
diese bewirken Gełbłdg., die zum AufŁóren der Bk. fuhrt. Hoehmetekulare Ester 
nesgen zur Bldg. ron tnjL 2va-Deriyr., wahrend E * t* r ron niedrigerern MoL-Gev.

1SS*
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groBere Mengen NaOCH3 liefern; in beiden Fallen ist Anwendung von melir Losungsm. 
erforderlicli. Bei der Darst. von Acyloinen aus Capron- oder Caprylsaure kann man 
bei Anwendung der Butyl- statt der Methylestcr mit weniger Losungsm. auskommen. — 
Metliylpalmitat, Kp.15 190,5°. Melhylstearat, Kp.15 212,3°. — Darst. der Acyloine aus 
den sorgfaltig gereinigten Methylestern u. Na in Xylol bei 105— 110° unter starkem 
Riihren in N-Atmosphare; man zers. unangegriffenes Na mit Methanol, kiihlt auf 80°, 
verd. mit W., wascht mit Saure u. NaHC03 u. dest. das Xylol ab. Butyroin, F. — 10°. 
Capronoin, F. 9°. Osazon, C,4H31N.i> F. 119—120°. Capryloin, F. 39°. Nonyloin, F. 45°. 
Caprinoin, F. 51—52°. Osazon, C32H60N4, F. 79—80°. Laurom, F. 61—62°. Acetal, 
C26HJ0O3. Osazon, C30H58N4, F. 61—63°. Myristoin, F. 71—72°. Osazon, CJ0HccN,, 
F. 44— 46°. Palmitoin, F. 77—78°. Stearoin, F. 82—83°. — Darst. von substituierten 
Athylenglykolen durch Hydrierung der Acyloine in Ggw. von Pt bei gewohnlicher 
Temp. oder von Ni bei 125—150°. Wahrend B o u v e a u lt  (Buli. Soc. chim. France
[3] 31  [1904]. 670) einige Glykole in stereoisomeren Formen isolieren konnte, erhielt 
Vf. immer nur eine Form. symm.-Diheptadecyldthylenglykol, aus Stearoin, F. 123—124°. 
symm. Di-n-tridecylałhylenglykol, aus Myristoin, F. 124°. symm-.-Di-n-undecylathylen- 
glykol, aus Lauroin. F. 125— 126°. symm.-Di-n-heptylathylenglykol, aus Capryloin,
F. 129—130°. symm.-Di-n-amyliithylenglykol, aus Capronoin. F. 135— 136°. symm.- 
Dipropylathylenglykol, aus Butyroin, F. 123— 124°. — Di-n-undecyldiketon, aus Lauroin 
u. WiJSscher Jodlsg. in Chlf. Gelbe Krystalle aus Methanol, F. 71—71,5°. (J. Arner. 
chem. Soc. 57 . 2303—05. Nov. 1935. Niagara Falls [New' York], d u  P o n t d e  
Nem ours & Co., R. u. H. Chemicals Dept.) O ster ta g .

L. Mc Master und C. R. Noller, Bildung von Amiden aus Nitrilen durch die 
Wirkung von Wasserstoffsuperoxyd. VeranlaBt durch die Mitt. von MuRRAY u. Cl o k e  
(C. 1 9 3 5 . I. 3539), berichten Vff., daB sie schon vor einigen Jahren fiir die R a d z is - 
ZEWSKische R k . die folgenden optimalen Bedingungen ausgearbeitet haben: Nitril 
mit H20 2 u . einer zur Lsg. geniigenden Menge A. yersetzen, mit 6-n. NaOH lackmus- 
alkal. machen, 4 Stdn. auf 60° erwarmen, event. durch Zusatz von mehr NaOH immer 
alkal. halten, nach Erkalten mit H2S04 neutralisieren, zur Trockne verdampfen, mit 
Chlf. extrahieren oder aus W. umkiystallisieren. In einigen Fallen wurde das Nitril 
ohne A. mit dem H20 2 geruhrt. Konz. des H20 2 yariierte zwischen 3, 6, 12 u. 30%. 
Beispiele im Original. Ausbeuten an Amiden zwischen 50 u. 97%. Das OH' des Alkalis 
ist ein fiir die R k . notwendiger Kat-alysator; Zers. des H20 2 mit Mn02, Co20 3 usw. 
ist unwirksam. (J. Indian, chem. Soc. 12. 652—53. 1935. St. Louis [M o.], Washington 
Univ.) L in d e n b a u m .

H. Gault und T. Wendling, Ober einige Kelolkcmdensationen des Acctessigesters 
mit Acetaldehyd. Ausfiihrliche Wiedergabe einer schon kurz referierten Unters. (C. 1 9 3 5 .
I. 3412), soweit diese den ix,a-Didthylolacetessigsduredthylester (I) betrifft. Eingehend 
unteisucht wurden: 1. die Faktoren, welche die Kondensation des Acetessigesters 
mit Acetaldehyd beeinflussen; 2. der Zerfall des I bei Tempp. bis zu 120° in Acet
aldehyd u. a-Athylolacelessigester u. weiter in Acetaldehyd u. Acetessigester bzw. H ,0  
u. Athylidenacetessigester; 3. die Stabilitat des I in wss., alkoh. u. a.th. Lsg. I ist in 
A. u. A. bei Raumtemp. ziemlieh bestandig u. kann aus diesen Losungsmm. urn- 
krystallisiert werden, zerfiillt aber bei langem Stehen der Lsgg. in die obigen Spalt- 
prodd. (Buli. Soc. chim. France [5] 3 . 53—70. Jan. 1936.) L in d e n b a u m .

G. W . Tschelinzew und E. D. Ossetrowa, Amidkondensationen. I. Darstellung 
von Acelessigsaurediphenylamid. Es ist gezeigt worden (T s c h e l in z e w , C. 19 3 5 .
II. 2353), daB zahlreiehe mittels Na ausfiihrbare Kondensationsrkk. ihrem Mechanismus 
nach zur allgemeinen Gruppe der Synthesen mit metallorgan. Yerbb. gehóren. Im 
besonderen besitzen die Kondensationen tautomerisationsfahiger natriumorgan. Verbb. 
einen den GRIGNARD-Synthesen analogen Rk.-Yerlauf, der jedoch durch die Tauto- 
merieeigg. der metallhaltigen Komponentę sein charakterist. Gepriige erhiilt. — Die 
yorliegende Unters. des Verh. der Amidę unter den Bedingungen der Synthesen mit

CH3.C < g Rj +  C H ,:C < g N a ^  C ^ . C ^  +  N a - C H ^ C ^ ,^  ^

/O N a ^ q
CH8.C^-CH2. C < ^  ^  CHs -CO.CH2.C < ^ R8 +  NaNRj ^  

CH3-C (0 N a ):C H .C < ^ Rj +  I1XR,
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tautomeren natriumorgan. Verbb. fiihrte zur Entdeckung des Verf. der Amidkonden- 
sationen. Die Rk., bei dor nach 1. o. nur am Stickstoff doppelt substituierte Amido 
verwendbar sind, verlauft nach vorstehendem Sohema.

Die Saureamide kónnen also gleich den Estern, Ketonen u. Nitrilen ais erste u. 
zweite Komponenten fungieren. Dabei bildet sich ais metallfreies Prod. ein sekundares 
Amin, dcssen Basizitatsgrad unter bestimmten energet. Voraussetzungen fiir das 
Zustandekommen der Kondensation entscheidend ist: die Kondensation gelang z. B. 
beim N,N-Diathylacetamid nicht, beim N,N-Diphenylacetamid verlief sie quantitntiv 
unter Bldg. des Diphenylamins neben Acetessigsaurediphenylamid. Darst. des Acet- 
essigsaurediphenylamids. 2,3 g Na u. 42 g Essigsaurediphenylamid wurden in 100 cem 
Bzl. 3 Stdn. auf dem W.-Bade erhitzt. Die mit A. ausgefallte u. so vom mitentstandenen 
Diphenylamin (90°/o der Theorie) befreite Na-Verb. (24,4 g) bildet ein weiBes Pulver, 
das sich ohne zu schmelzen zers. u. mit verd. Essigsaure behandelt das Acetessigsaure
diphenylamid, C10H16O2N (21 g =  84% der Theorie) liefert. Aus verd. A. F. 86—87°. 
L. in Bzl., A., A., u. bei gelindem Erwarmen in verd. Alkalien; unl. in W. Verseifbar 
durch Erhitzen mit Alkali oder 180/o>g- HC1; dabei konnte Aceton nachgewiesen werden. 
Gibt in alkoh. Lsg. mit Eisenchlorid eine dunkelviolette Farbung. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 69 . 374—77. 5/2. 1936. „Lasyn“-Lab. d. Akad. d. Wissensch. d. U. d. S. S. R.) Ma u r .

O. Gr. Backeberg, Die Einwirkung von aromatischen Diaminen auf Acelessig- 
saureałhylester. Je nach den Vers.-Bedingungen entstehen aus primaren aromat. Aminen 
u. Acetessigester /3-Phenylaminocrotonsaureester (Rk. A) (ygl. Co n r a d  u. L im p a c h , 
Bor. dtsch. chem. Ges. 20  [1887]. 944) oder Acetessigsaureanilide (Rk. B) (vgl. K norr, 
Liebigs Ann. Chem. 2 3 6  [1886]. 75). m-Phenylendiamin gibt nach Rk. B 5- oder 
7-Amino-2-oxylepidin (vgl. B e s t h o r n  u . B y v a n k , Ber. dtsch. chem. Ges. 3 1  [1898]. 

N n .rn .c R  796) nach R k . A I .  Vf. gelang es nicht, die von K n o e r  (vgl.
1 ‘ ' Ber. dtsch. chem. Ges. 1 9  [1886]. 3303) aus p-Phenylendiamin

u. Acetessigester gebildete Verb. III zu gewinnen, er erhielt stets 
111 I \ IY. p-Aminoacetanilid gibt nach Rk. A u. B  V. Aus Dianisidin

wird VI, aus o-Toluidin VII, aus Benzidin Diphenylen-4,4'-bis- 
NH*CO’CHa’Ac /i-aniinocrotonsaurciithylestcr u. VIII, das eine Doppelverb. von

2 Mol 4-Ammodiphenyl-4'-/?-aminocrotonsaureathylest<;r u. 1 Mol Diphenylen-4,4'-bis- 
^-aminocrotonsaureathylester sein diirfte (vgl. H e id r ic h , Mh. Chem. 19  [1898]. 690). 
Wahrend VI u, VII mit Essigsaureanhydrid nicht reagieren, bildet VIII Verb. TX. 
Keines der erhaltenen Prodd. konnte in ein Chinolinderiy. iibergefuhrt werden.

V e r s u c h e .  m-Pkenylenbis-fi-aminocrotonsaureathylester (I), C1RH210 4N2, aus
1 Mol m-Phenylendiamin u. 2 Mol Acetessigester (X) nach Rk. A oder B. — P-3-Acet- 
amidophenylaminocrotonsaureathylesler (II), CuHjjOjjSTj, aus m-Aminoacetanilid u. X. 
Aus verd. Methanol Nadeln, F. 92°. — 'p-Phenylenbis-fi-aminocrotonsaureathylester (IV), 
C1sH210 4N2, aus p-Phenylendiamin wie I. Aus A., F. 135°; in A. mit HC1 p-Phenylen- 
diamindichlorhydrat. — fi-4-Aceiamidophenylaminocrotonsdureathylester (V), Ci4H1bO,N2, 
aus p-Aminoacetanilid. Aus A. Blattchen, F. 185°. Auch nach Rk. B dargestellt. Dic 
gleichen Komponenten im Rohr bei 150° geben neben Zers.-Prodd.: N,N'-Diacetyl-p- 
phenylendiamin, C10H12O2N2. — 3,3'-Dimethoxydiplienylen-4,4'-bis-P-ami7iocrolonsaure- 
dthylester (VI), C26H320 6N2, aus Dianisidin in Methanoi. Aus A. Blattchen, F. 132 bis 
134°. — 3,3'-Dimethyldiphenylm-4,4'-bis-fl-aminocrotcmsdureathylester (VII), C26H3,0 4ISr2, 
aus o-Toluidin wie >7. Aus A. F. 129—130°. — Doppelverb. VIII, CeoH6a0 8N6, aus den 
Komponenten; aus Methanol F. 134°. VIII konnte nur mit Essigsaureanhydrid ge- 
spalten werden. Bldg. des Crotonsaureesters gelang nicht. — Diphenylen-4,4'-bis-(i- 
aminocrotonsaureathylester, C24H2S0 4N2, aus voriger Rk.; aus Methanol Nadeln, F. 99,5 
bis 100°. — 4-Acetamidodiphenyl-4'-j}-aminocrotonsduredłhylester (IX), C20H220 3N2, aus 
VIII in Bzl. u. Essigsaureanhydrid. F. 201°. K. Lsg. von IX in A. gibt mit HC1 Nd. von 
Acetylbenzidinchlorhydrat. Mit W. Nd. von Acetylbenzidin, C14HI40N 2, F. 202°. 
(J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1568—70. Nov. Johannesburg, Univ. of the Witwaters- 
rand.) H a n el.

G. H. Young, W. J. Keith und A. P. Honess, Kryslallographische Unter- 
suchungen iiber gewisse p-Tolmlsulfonamide. I. Stickstoff substituierte Sidfonanilide. 
Die Krystalle der untersuchten Verbb. wurden durch 24-std. Verdunstenlassen gesatt. 
Lsgg. bei 10—14° hergestellt. — N-Isopropyl-p-loluolsitlfonanilid. Aus A.-Athylacetat 
( 1 : 1 )  monokline Platten, a : b : c =  1,6700 : 1 : 0,9020; fi =  66° 51'. Monoklin- 
prismat. Klasse. — N-n-Butyl-p-toliwUulfonanilid krystallisiert in 2 allotropen Formen. 
Aus h. Methylalkohollsg. Platten von rhomb.-bipyramidaler Symmetrie. a : b : c =
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2,1024 : 1 : 1,5697. — Aus A.-Athylacetat (1 : 1) dicke monokline Platten der prismat. 
Klasse. Diese Krystalle wandeln sich bei Zimmertemp. in einigen Monaten in dendrit. 
Nadeln um, wahrend Krystalle der rhomb. Modifikation unveriindert bleiben; dio 
letztere ist also die stabile Form. — N-sek.-Buiyl-p-loluohulfonanilid. Aus h. methyl- 
alkoh. Lsg. dicke monokline Platten der prismat. Klasse. a :b : c — 2,2390 : 1 : 2,8161; 
fi =  71° 21' 18". (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. 
A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92 . 216— 20. Dez. 1935. Pennsylvania State 
College.) S k a l ik s .

G. H. Young, W. J. Keith und A. P. Honess, Krystallographische Unter- 
mchungen iiber gewisse p-Toluolsulfonamide. II. Stichstojfsubstituierte Sulfon-o-toluidide. 
(I. vgl. vorst. Ref.) N-Metkyl-p-toluolsidfon-o-toluidid. Aus A.-Athylacetat (1: 1) 
Prismen von rhomb.-bipyramidaler Symmetrie. a: b: c =  0,6188:1: 0,1968. — 
N - Alhyl-p-lohtolsulfon-o-iohtidid. Aus A.-Athylacetat (1:1)  dicke Platten von mono- 
klin-prismat. Symmetrie. a: b : c — 0,7023: 1: 0,4109; /? =  88° 1'. — N-n-Propyl- 
p-toluolsulfon-o-toUiidid. Aus A.-Athylacetat (1: 1) diinne Platten von monoklin- 
prismat. Symmetrie. a: b: c =  1,1571: 1: 1,1606; /? =  83° 58'. — N-Isopropyl-p-toluol- 
sulfon-o-toluidid. Aus A.-Athylacetat (1: 1) Prismen von monoklin-prismat. Symmetrie. 
a: b : c =  0,6811:1: 0,4381; /3 =  85° BI'. — N-n-Butyl-p-tóluolsulfon-o-toluidid. Aus 
Methanol-Athylacetat (1:1) groBe plattenformige Krystalle der monoklin-prismat. 
Klasse. a : b: c — 1,8303: 1:1,1771; fi =  81° 39'. — N-Isobutyl-p-toluolsulfon-o-toluidid. 
Aus Methanol-Athylacetat (1: 1) groBe plattenformige Krystalle der rhomb.-bipyrami- 
dalen Klasse. a: b:  c — 0,5441: 1: 0,8371. — N-Isoamyl-p-tóluólsulfon-o-tóluidid. Aus 
Methanol-Athylacetat (1:1) diinne Platten von monoklin-prismat. Symmetrie. a : b : c =
1,8953:1: 1,1756; /5 =  84° 22'. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik,
Kristallehem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92 . 395—401. Dez. 
1935.) _ t Sk a l ik s .

O. J. Magidsson und I. G. Silberg, Vbe.r den Mechanismus der Ozydation von
o-Toluolsulfamid zu SaccJiarin. Vorl. Mitt. Der bei der Oxydation des o-Toluolsulf- 
amide (I) vor der Saurebehandlung auftretende suBe Geschmack des Benzoylsulfimid- 
ions (C. 19 2 3 . III. 1215) fiikrte zur Vermutung, daB die' o-Sulfamidobenzoesaure (II) 
nicht die unmittelbare Vorstufe des Sacchańns (III) darstellt. In der Tat lieferte eine 
Lsg. von II in Alkali beim Ansauem nicht III, sondem das unveranderte bitter-sauer 
schmeckende II zurtick. Fiir das Auftreten von Zwischenprodd. in der Art des o-Sulf- 
amidobenzaldehyds bzw. -benzylalkohols sprachen Yerss. bei der Osydation von I mittels 
Cr03 in Eg. mit oder ohne Zugabe von H2S04 bei —5 bis +30°. Dabei konnten folgende 
Verbb. isoliert werden: 1. N-Acetyl-o-toluolsulfamid, F. 132—134°; 2. N-Acetylsaccharin

bcsitzt; 4. eine Verb. C,6H:o0 5NsS2, F. 103— 105°, die anscheinend aus 2 Mol. I u. 1 Mol. 
Eg. unter Austritt von 1 H.O entstanden war. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5 . (68.) 920—23.

Balph C. Huston und Arthur H. Neeley, Halogenierung von Phenoteulfonsauren 
in Siirobcnzol. Bei Yerss., die Darst. von 2-Brom- u. 2-Chlor-m-kresol durch Haloge
nierung von m-Kresol in rauchender H2S 04 u. nachfolgende Dest. mit iiberhitztem 
Dampf (H uston , P e te r s o n  u . Chen,*C. 19 3 4 . I .  689. 2740) auf die Darst. von
2-Bromphenol u. 2,6-Dibromphenol zu ubertragen, wurde gefunden, daB sich die Rk. 
mit guter Ausbeute in wasserfreiem Isitrobenzol ausfuhren laBt. Die S 03H-Gruppen 
sind gegen die Halogene bestandig u. werden erst bei der nachfolgenden Dest. mit 
uberhitztem Dampf abgespalten. — 2,6-Dibromphenol (F. 55—56°, Kp.4 S0—90°, 
Kp.T40 255—256°) u. 2-Bromphenol (Kp.4 55—60°, Kp.;40 1 90— 191°), durch Erhitzen 
von Phenol mit H»S04 (D. 1,84) auf 100—110°, Abkuhlen, Zufugen von Xitrobenzol, 
rauchender H;S 04 (49% S 0 3) u. Br unterhalb 10° u. nachfolgende Dest. mit Dampf 
bei 200°. Bei steigender H.,S04-Menge erhalt man zunehmende Ausbeute an 2-Brom- 
phenol, wahrend 2,6-Dibromphenol abnimmt. Analog mit Cl bei 55° 2,6-Dichlorphenol, 
F. 66—67°, Kp.4 80—85°, Kp.74() 219—220°, u. 2-Chlorphenol, Kp.4 50—55°, Kp.;40 177 
bis 17S°. — o-Kresol liefert unter den obigen Bedingungen mit Br 6-Brom-o-iresól, 
Kp.;40 206—207°, u. etwas 4,6-Dibrom-o-kresol, Kp.4 105°, mit Cl bei 55—65° 6-Chlor-

CH-OCOCHj F. 195— 197°; 3. eine Ferfe., F. 174

) bis 176° aus Bzl., die bei der alkal. 
N-COCHs Osydation mittels KMn04 gróBere 
Ausbeuten an III liefert, ais I u. 
SO) móglicherweise die Konst. IV bzw. Y

1935.) B e r s i n .
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0-kresol, Ivp.4 45—50°, Kp.;40 188—189°, u. etwas 4,6-Dichlor-o-kresol, Kp.4 73—78°.
— m-Kresol liefert bei der Bromierung bei 55— 60° 2-Brom-m-kresol, C,H,OBr (Prismen
aus PAe., F. 61—62°, Kp.-43 2 1 4—2 1 5°), 2,6-Dibrom-m-kresol (Nadeln aus PAe., F. 36,5 
bis 37,5°; p-Toluolsulfonat, F. 131—132°) u. etwas 4-Brom-m-kresol. Beweis der 
Konst. des 2,6-Dibrom-m-kresols durch Chlorierung zu 2,G-Dibroni-4-chlor-m-kresol, 
das auch bei der Bromierung von 4-Chlor-m-kresol entsteht. Nadeln aus PAe., F. 68,5 
bis 69,5°; p-Toluolsulfonat, F. 108—109° aus A. Bei Vers8. zur Darst. von 2,6-Dibrom- 
in-kresol aus 2,6-Dibrom-m-kresol-4-diazoniumchlorid entstand nebenhcr auch das 
4-Chlorderiv. — 4-Brom-m-kresol, neben 2-Brom-m-kresol beim Bromieren bei 5—10°. 
Nadeln aus PAe., F. 58,5— 59,5°, Kp.4 103—104°. p-Toluolsidfonat, F. 112—113°. — 
Chlorierung von m-Kresol liefert 2-Chlor-m-kresol (F. 49—50°, Kp.4 53—57°, Kp.740 195 
bis 196°), 2,4-Dićhlor-m-kresól (F. 58—59°, Kp.4 75—80°, Kp.T15 235—236°) u. 2,6-Di- 
clilor-m-kresól (Kp.4 80—85°, Ivp.745 239,5—240,5°). 2,4-Dichlor-G-brom-m-kresol, aus
2,4-Diehlor-m-kresol u. Cl oder aus 6-Brom-m-kresol u. Cl in Chlf. F. 58—59°. 6-Brom- 
m-kresol, aus der Aminoverb. nach S a n d m e y e r . Krystalle aus PAe., F. 38,5—39,5°. 
Kp.4 70—73°, Kp.745 210—212°. 2,6-Dichlor-4-brom-m-kresol, aus 2,6-Dichlor-m-kresol 
u. Br oder aus 4-Brom-m-kresol u. Cl. F. 64—65°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2176—78. 
Nov. 1935. East Lansing, Michigan State College.) Os t e r t a g .

A. Seyewetz, Uber die direkte Sulfonierung der chinonisierbaren Diphenole, Di- 
amine und Aminophenole durch die. Alkalisulfile. Zusammenfassende Wiedergabc 
friiherer Unterss. von Vf. u. S. SzYMSON (C. 1 9 3 5 . I. 3785 u. friiher). Aus denselben 
ergibt sich, daB sich chinonisierbare Polyphenole, Polyamine u. Aminophenole durch 
Alkalisulfite in Ggw. eines Oxydationsmittels (AgBr, Pb02) auf Grund einer Oxydations- 
reduktionsrk. direkt sulfonieren lassen. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. 
Commun. 2. 4 Seiten. 1935.) L in d e n b a u m .

Maxwell P. Schubert, Vereinigung von Thiolsduren mit Methylglyozal. Methyl- 
glyozal (I) u. Phenylglyozal (II) reagieren leicht mit Thiolverbb. im Verhaltnis 1: 1 Mol. 
Es wurden 2 Typen von Verbb. erhalten, der eine gebildet durch einfache Addition, 
der andcre durch Austritt von 1 H20 . Aber nur 2 Thiolverbb. heferten Kondensations- 
prodd., namlich Cystein u. Thiohamstoff (Pseudoform), bei welchen ein freies NH2 
dem SH eng benachbart ist. Die neuen Verbb. sind bei Baumtemp. bestandig. Einige 
sind auBerst 11. in W. u. werden durch Fallen mit organ. Losungsmm. nicht krystallin 
erhalten. Die iibrigen sind unl. in W. u. aus organ. Solventien gut umkrystallisierbar. 
Die von Thiolsiiuren abgeleiteten W.-unl. Yerbb. losen sich leicht in NaHC03 u. werden 
daraus durch Sauren gefiillt.

Y e r s u c h e .  Darst. von I u. II nach R lLE Y  u . Mitarbeitern (C. 19 3 2 . II. 1156. 
19 3 5 . II. 998). — Verb. (C\H-01S)2Hg. Gemisch von 20 ccm 5-molarer wss. Lsg. von
1 u. 0,7 ccm Thioglykolsaure 6—8 Stdn. stehen gelassen, W. u. gesatt. HgCl2-Lsg. 
zugefugt, nach 24 Stdn. Nd. durch Erhitzen gel. u. abgekiihlt. Krystallin, Zers. ca. 
220°. — Verb. CnHn 0 3NS. Wss. Suspension von Thioglykolsaureanilid mit 5-molarer
1-Lsg. versetzt; langsam Lsg., dann neuer Nd. Aus A. +  W. Nadeln, F. 70°. — Verb. 
C13Hn OsN^S. Wss. Lsg. von Glutathion mit 5-molarer I-Lsg. versetzt, nach einigen 
Stdn. im Vakuumexsiecator eingeengt, in absol. A. gegossen. WeiBer, bald sandiger 
Nd., aus W. +  A. umfallbar. — Verb. C'18/ /230 8A?3(5. Ebenso mit II-Hydrat. WeiBer 
Nd. — Verb. C^H^OjNS. 1. Aus Cysteinhydrochlorid u. 5-molarer I-Lsg. in absol. 
A.; nach Stehen uber Nacht braune Lsg. fUtriert u. mehrere Voll. Aceton zugefugt. 
Braunlicher Nd., hygroskop. 2. Wss. Lsg. der Komponenten unter H iiber Nacht 
stehen gelassen, aus der verd. Lsg. das Hg-Salz gefallt, dieses mit H2S zerlegt, Filtrat 
yerdampft, mit wenig Aceton extrahiert, mit Essigester gefallt, aus A. +  Aceton 
umgefallt; Prod. reiner. — Verb. C\HfiON2S. Wss. Lsg. von Thiohamstoff u. I auf 
Eis 1—3 Tage stehen gelassen. Aus W. Krystalle, F. 159°. — Verb. (710/ i 10O4)S. Wss. 
Suspension von II-Hydrat mit Thioglykolsaure geriilut; erst Lsg., dann neuer Nd.;
2 Tage auf Eis. Aus Chlf. Krystalle, F. 118°. — Verb. C12Hu0 2N2S. Ebenso aus 
Thiosinamin u. II-Hydrat. Aus A. -f  W. oder 25%ig. A. Krystalle, F. 108°. — Verb. 
CicHh0 3NS. Aus Thioglykolsaureanilid u. II-Hydrat in A. Aus A. Krystalle, F. 149°.
— Verb. Cn H12OtS. Ebenso mit Thiosalicylsaure. Aus A., F. 142°. — Verb. Cn H11 ■ 
OzNS. Aus Cysteinhydrochlorid in W. u. II-Hydrat; nach Lsg. 2 Tage auf Eis. Aus 
A., F. 141°. — Verb. ~C9HeON28. Ebenso mit Thiohamstoff. F. 222°. — Verb. CUHVJ 
OtNS. II-Hydrat in absol. A. mit Cysteinbetain (vgl. unten) bis zur Lsg. geriihrt, 
nach Stehen iiber Nacht in viel Essigester gegossen. Kómig, hygroskop. -— Cystin- 
betain, Ci2H240 4N2S2, H20 . 26 g Cystin in 200 ccm W. mit 6,5-n. KOH gel., unter
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Ruhrcn gleichzoitig 67 ccm (CH3)2S04 u. weitere KOH (im ganzen 110 ccm) eingetropft, 
nach 20 Min. 15 ccm Eg. zugefiigt, im Vakuum stark eingeengt, 500 ccm A. zugegeben, 
Filtrat mit 2,5 I Aceton verd. u. stehen gelassen, Nd. aus W. +  Aceton umgefallt. 
Flavianat, C12H2.10.lN2S2> 2 Ci0H0O8N2S, aus A., F. 230°. — Cysteinbetain, C„H130 2NS, 
2 H sO. Durch Red. des vorigen mit Sn u. HC1; mit H2S entzinnt, im Vakuum ein
geengt u. mit Aceton gefallt. Flavianał, C6Hja0 2NS, C10HeO8N2S, F. 210°. (J. biol. 
Chemistry 1 11 . 671—78. Nov. 1935. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. 
Res.) L in d e n b a u m .

Si-Min Wang, Cheng-Heng Kao, Chimg-Hsi Kao und Peter P. T. Sah, 
p-Brombenzhydrazid ais Reagens zur Identifizierung von Aldehyden und Kelonen. 
p-Brombenzhydrazid (aus p-Brombenzoesaureathylester u. Hydrazinhydrat, Prismen 
vom F. 164°; Ausbeute 89,2%) kondensiert sich mit den folgenden Aldehyden u. 
Ketonen in Aceton zu (aus A.) gut krystallisierenden p-Brombenzoylhydrazonen: Acet- 
aldehyd, C8H9ON2Br, Schuppen, F. 192—193°; Propionaldchyd, C10Hu ON2Br, Nadeln, 
F. 172— 173°; n-Butyraldehyd, CnH13ON2Br, Nadeln, F. 157-—158°; n-Valeraldehyd, 
C12H16ON2Br, schmale Platten, F. 153— 154°; n-Hexalde}iyd, C13H17ON2Br, Platten, 
F. 144—145°; n-Heptaldehyd, C14Hi9ON2Br, Prismen, F. 124—125°; Benzaldehyd, 
CuH n ON2Br, lange Nadeln u. schmale Platten, F. 242—243°; p-Nitrobenzaldehyd, 
C14H10O3N3Br, gelbe Platten, F. 250—251°; m-Nitrobenzaldehyd, gelbe Platten, F. 217 
bis 218°; Furfurol, Ci2H60 2N2Br, schmale Platten, F. 218—219°; Zimtaldehyd, Ci6H13- 
ON2Br, schmale Platten, F. 235—236°; Aceton, Cl0H11ON2Br, schmale Platten, F. 198 
bis 199°; Methylhezylkcton, Ci6H21ON2Br, Platten, F. 131—132°; Acelophenon, 
C15H,3ON2Br, schmale Platten, F. 192—193°; p-Methylacetophenon, CleH16ON2Br, 
Platten, F. 212—213°; Benzalacełophenon, C22H17ON2Br, Platten, F. 169—170°; m-Niiro- 
acetophenon, C16H120 3N3Br, Nadeln, F. 219—220°; Benzophenon, C20H15ON2Br, Platten, 
F. 160—161°; Lavulinsaure, C]2H130 3N2Br, schmale Platten, F. 158— 159°; Lavulin- 
sdurcdthylester, C14H170 3N2Br, Platten, F. 128—129°; Lawilinsaurebenzylester,
0 3N2Br, Platten, F. 123— 124°; Acctessigsaureiithylester, CJ3H160 3N2Br, Nadeln, F . 74 
bis 75°. (Sci. Rop. Nat. Tsing Hua Univ. Ser. A. 3. 279—84. Dez. 1935.) P a n g r it z .

Wen Li Tung, Cheng Heng Kao, Chung Hsi Kao und Peter P. T. Sah, 
m-Nilrobenzoylisolhiocyanat ah lieagens zur Identifizierung von Aminen. m-Nitro- 
benzoylisolhiocyanat (aus m-Nitrobenzoylohlorid u. (NH4)N : CS; aus Bzl., dann PAe. 
gelbe Prismen, F. 94—95°) reagiert mit den folgenden prim. u. sek. Aminen unter Bldg. 
gut krystallisierender m-Ńitrohenzoylthioharnsloffc (vgl. D o u g l a s s  u. D a in s , C. 1934 .
I. 3050): Anilin, C14Hn 0 3N3S, gelbe rechteckige Platten, F. 153—154°; o-Nitroanilin, 
C14H10O6N4S, tiefgelbc Nadeln, F. 184—185°; m-Verb., gelbe Nadeln, F. 194— 195°; 
p-Verb., hellgelbe Nadeln, F. 178—179°; p-Chloranilin, C14H10O3N3ClS, Prismen, 
F. 160—161°; p-Bromanilin, C14H10O3N3BrS, Prismen, F. 175— 176°; Methylanilin, 
CjsHj30 3N3S, hellgelbe rhomb. Kry sta Ile, F. 135—136°; o-Toluidin, CI6H130 3N3S, 
weiBe, am Licht gelb werdende Platten, F. 184— 185°; m-Verb., hesagonale Platten, 
F. 126—127°; p-Verb., Prismen, F. 158—159°; m-Nitro-p-toluidin, C15H120 6N4S, tief- 
gelbe Nadeln, F. 174— 175°; m-Brom-p-toluidin, C16H120 3N3BrS, gelbe Nadeln, F. 182 
bis 183°; a-Naphthylamin, CleH130 3N3S, tiefgelbe Nadeln, F. 180—181°; f!-Verb., 
gelbe Nadeln, F. 194—195°; Diphenylamin, C20Hi5O3N3S, hellgelbe Nadeln, F. 150° 
(Zers.); o-Aminobenzoesdure, C15Hn 0 6N3S, gelbe Nadeln, F. 205° (Zers.); entsprechende 
p-Verb., tiefgelbe Nadeln, F. 221—222°. — Einige sek. Aminę bilden auCerordentlicli
II. Thioharnstoffderiw. u. sind deshalb schwer krystaUin. zu erhalten. (Sci. Rep.
Nat. Tsing Hua Univ. Ser. A. 3 . 285—89. Dez. 1935.) P a n g r it z .

W . H. Mills und G. H. Keats, Die Konfiguralion der A2-Telraliydro- und der 
Hemhydrotherephłhaisauren. Vff. haben die IConfiguration der geometr. isomeren 
A 2-Telrahydroterephthalsauren dadurch bestimmt, daB sio ermittelt haben, welche von 
ihnen in opt. Antipoden zerlegbar ist. E s hat sich ergeben, daB die BAYERsche 
fumaroide Modifikation spaltbar ist; die 1-Form wurde opt. rein erhalten. Die maleinoide 
Modifikation konnte nicht gespalten werden. Folglich hat die fumaroide Form die 
trans- u. die maleinoide Form die cw-Konfiguration. Die beiden Tetrahydrosauren 
wurden sodann zu den Hexahydrolerephthalsduren hydriert, wobei die fumaroide Tetra- 
ausschlieBHch die fumaroide Hexa- u. die maleinoide Tetra- ausschlieBlich die maleinoide 
Hexahydrosaure lieferte. Die Orientierung der Gruppen >C H -C 02H wird also bei 
der Red. nicht verandert. Die Resultate der Vff. bestatigen die von Ma ł a c h o w s k i 
u. JANKIEWICZÓWNA (C. 19 3 5 . I. 57) bzgl. der Konfiguration der Hexahydrosauren 
gezogenen SchluBfolgcrungen. — Yff. haben auch die primaren u. sekundaren elektrolyt.
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DissoziationBkonstanten der Tetrahydrosauren bestimmt; die der Hexahydrosauren 
ygl. K u h n  u . W a s s e r m a n n  (C. 1 9 2 8 .1 . 1625). Die trans-Saure ist die wenig starkere, 
aber das Verhaltnis K 1 : K 2 ist fiir beide Sauren fast das gleiche. Weitere Bezieliungen 
physikal. Art ygl. Original.

V e r s u c h e .  Darst. der Tetrahydrosauren nach B a e y e r .  cis-A2-Telrahydro- 
lerephthalsdure, CeH100 4, aus W., F. 161°; bei 22°: K t =  0,82 X lO"4, K 2 =  0,81 X 
10-5 ; Dimethylester, Kp.30 1 48°. trans-A~-Telrahydroterephthalsdure, C8HJ0Ó.„ aus W.,
F. 228°; bei 22°: K r =  i , 18 X 10-4 , K t  =  1,19 X 10“ 5; Dimethylester, Kp.30 152 bis 
154°, F. 11°. — l4rans-A2-Tetrahydroterephthalstiure, CgH100 4. trans-Saure u. Brucin 
in h. W. gel., Brucinsalz (Prismen) bis zur konstanten Drehung ([a]64IJ116 =  —117,0° 
in Clilf.) aus W. umkrystallisiert, mit NH4OH zerlegt, Brucin mit ChLF. entfemt, am- 
moniakal. Lsg. angesauert u. ausgeathert. Aus W., F. 222°, [a]54011B =  —279° in A. — 
Tetrahydrosauren in Eg. mit P t0 2 bei Raumtemp. hydriert. cis- u. trans-Hernhydro- 
terephthalsdure, aus W., FF. 167° u. 309°. (J. ehem. Soc. London 1 9 3 5 . 1373—75. 
Cambridge, Univ.) LlNDENBAUM.

Haruomi óeda, Untersuchungen uber Oxysduren und, ihre Derivate. III. Kala- 
lytische Hydrierung von Acetonverbindungen von a.-Oxysduren. (I. u. II. vgl. C. 19 3 4 .
II. 220. 1 9 3 6 . I. 985.) Entsprechend dem Verh. der Ester einerseits, der Acetale 
andererseits bei der katalyt. Hydrierung war zu erwarten, daB die Hydrierung der

- en______co Acetonrerbb. von a.-Oxysduren
...!.... ,, „  nebenst. Verlauf nimmt. Die

o o — >- "i +  (CH.)>CH-OH Verss. mit Cu-Cr-Osyd ais Kata-
0H lysator haben diese Erwartung

bestatigt; die gebildeten Glykole 
werden gegebenenfalls teilweise weiter zu einwertigen Alkoholen reduziert. Eine Aus- 
nahme bildet der Fali mit R =  C6H5; hier entstand kein Glykol, sondem ^-Phenyl- 
athylalkohol u. ein KW-stoffgemisch, wahrscheinlich Toluol u. Athylbenzol. Dieses 
Resultat stimmt gut iiberein mit den yon Ad k in s  u . Mitarbeitem (C. 1 9 3 3 . II. 359) 
beim Mandelsaureester gemachten Erfahrungen.

V e r s u e h e .  Darst. des Katalysators nach A d k in s  u . Mitarbeitem (C. 19 3 2 .
I. 2565). Die mittels H2S 04 dargestellten Acetonverbb. -wurden ohne Losungsm. mit 
V10 V5 ihres Gewichts an Katalysator gemischt u. im Schuttelautoklaven bei 240 bis 
260° hydriert; Anfangsdruck 100—120 at bei Raumtemp. Die Hydrierungsprodd. 
wurden mit Kolonne fraktioniert. — Aceton-d,l-milchsdure (R =  CH3), Kp.u 49,0 bis 
49,5°. Hydrierungsprodd.: 1. Isopropylalkohol; cc-Naphthylcarbamat, CliH150 2iNT) aus 
Lg., F. 104—105°. 2. Propylenglykol; Bisphenylcarbarnat, C17H180 4N2, aus Lg., dann 
A., F. 143— 144°. — Aceton-l-leucinsdure [R =  (CH3)2CH-CH2], Kp.I3 84,5—85,5°. 
Hydrierungsprodd.: 1. iso-C3H7-OH. 2. Isohexylalkohol, (CH3)2CH• CH2• CH2• CH,■ 
OH; 3,5-Dinitrobenzoylderiv., C13H16OaN2, aus A., F. 68—69°. 3. Isohezylenglykól, 
C6H140 2 =  (CH3)2CH-CH2-CH(OH)-CH2- OH, Kp.J5 111—113,5°; Bisphenylcarbarnat, 
CjoH240 4N2, aus Lg.-A. (5 : 1), F. 115—116°. — Aceton-d,l-mandelsdure (R =  C6H5),
F. 46—47°. Hydrierungsprodd.: 1. iso-C3H7-OH. 2. Gemisch von Toluol u. Athyl
benzol (?). 3. fi-Phenyldthylalkohol; Plienylcarbamat, ClsH150 2N, aus A., F. 78— 79°. 
Ein anderer Vers., bei welchem die Hydrierung yorzeitig unterbrochen wurde, lieferte 
aueh Phenylessigsaure. — Aceton-l-phenylmilchsaure (R =  C6H5-CH2), F. 63—64°. 
Hydrierungsprodd.: 1. iso-C3H--OH. 2. y-Phenylpropylalkohol, Kp.ł3 120—121°; 
Phenylcarbamat, Cł6H170 2N, aus A., F. 45—46°. 3. akt. Benzylmelhylcarbinol, Kp.25 
125°; Phenylcarbamat, C1(!H „ 0 2N, aus A., F. 88—89°. 4. Benzylathylenglykol, C0H12O, 
=  C9H6-CH2-CH(OH)-CH2-OH, Kp.17 168—170°; Bisphenylcarbarnat, C23H220 4N2,
2 Formen, die eine aus A., F. 108,5—109,5°, die andere aus Bzl., amorph, F. 132 bis 
133°. Die beiden Formen konnen durch Wechsel des Losungsm. ineinander umgewandelt 
werden, desgleichen die tiefer schm. in die andere durch langeres Erhitzen auf 100 bis 
110° im Vakuum. Dieses Glykol vgl. H e r s h b e r g  (C. 19 3 4 . I. 3578). (Buli. chem. 
Soc. Japan 10 . 531—39. Nov. 1935. Tokyo, Univ. [Orig.: engl.]) LlNDENBAUM.

Ben Sobin und G. Bryant Bachman, Dehalogenierung von fl-Bromsauren.
IV. fi-Bromphenylbrenztmubensaure. (III. vgl. C. 19 3 5 . II. 3386.) Verss., durch De
halogenierung von /3-Bromphenylbrenztraubensaure unter yersehiedenen Bedingungen 
nach dem Schema: R-CHBr-C0-C02H -y  R-CH: C: O +  HBr +  C02 (I) Phenyl- 
keten darzustellen, hatten keinen direkten Erfolg, da bei Einw. prim., sek. u. tert. 
Aminę (Pyridin u. Dimethylanilin) zwar C02 abgespalten, aber daneben nur Teere 
gebildet werden, wahrend beim Kochen mit W. oder Schiitteln mit AgaO in wss. Lsg.
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das offenbar intermediar nach Gleichung I entstandene Phenylketen zu Phenylessig
saure weiterhydrolysiert wird: R ■ CH: C: O +  H20-V  R ■ CH2'C02H. Bei hóherer 
OH~-Konz. (Sodalsg.) wird keine Phenylessigsaure gebildet, sondern ais Hauptprod. 
entsteht Benzoylcarbinol, welches aus dem gemaB:

R ■ CHBr ■ CO • C02H -y  R-CH(OH)-CHO +  CO, +  HBr 
entstandenen Mandelaldehyd durch Umlagerung gebildet wurde (vgl. N e f , Liebigs 
Ann. Chem. 355 [1907]. 247). Bei Anwendung von NaHC03 entstehen in je ca. 40% 
Ausbeute Phenylessigsaure u. Benzoylcarbinol u. geringe Mengen einer hóhermolekularen 
Verb. vom F. 218—219°.

V e r s u c h e .  f)-Bromplienylbrenztraubensaure, C0H7O3Br, aus Phenylbrenz- 
traubensaure u. Br2 in CC14 in quantitativer Ausbeute. Gelbe Nadeln (aus Bzl.), F. 103 
bis 104°. Kochen mit W. ergab 77%> Schiitteln mit Ag20  in W., zum SehluB in der 
Warme ergab 94% Ausbeute an Phenylessigsaure, F. 76°. Umsetzung mit Ag20  in 
absol. A. ergab in 36% Ausbeute ein Prod. vom Kp.20 120—130°, das bei der Verseifung 
in Phenylessigsaure iiberging. Kochen mit 25°/0ig. Na2C03-Lsg. fiihrte zu Benzoyl- 
carbinol, F. 85°, das durch Oxydation mit Cupriacetat in Mandelsaure, F. 118°, iiber- 
ging, u. Benzoesaure (vgl. E y a n s , J. chem. Soc. London 35 [1906]. 125). Benzoyl
carbinol entstand in geringer Menge auch beim Behandeln mit wss. NH3. Einw. von 
NaHC03 in wss. Lsg. bei gewohrdicher Temp. lieferte je 40% d. Th. an Benzoyl
carbinol u. Phenylessigsaure, sowie eine Dicarbonsaure, C23Hi„Ó6 (?), gelbe Nadeln,
F. 218—219°, Mol.-Gewicht kryoskop. in Naphthalin 373. Diese reagiert nicht mit 
Phenylhydrazin, aber gibt mit FeCl3 eine gelbe Farbung; entfarbt Br2-W. u. KMn04- 
Lsg.; gibt mit Acctylchlorid eine Verb. yom F. 162—163°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 
2458—60. Dez. 1935. Columbus [Ohio], Chem. Univ. Lab.) H. Ma y e r .

G. W. Tschelinzew und J. D. Ossetrowa, Uber ct.-Benzoylbulyrolakton, y-Benzoyl- 
propylalkóhol und y-Benzoylpropylbromid. Die Kondensation von Athylenoxyd mit 
Na-Benzoylessigester lieferte in 40%ig. Ausbeute 2-Benzoylbutyrolacton, F. 50—51°, 
aus dem durch Kochen mit wss. K2C03-Lsg. y-Benzoylpropylalkoliol, F. 32—33°, 
erhalten wurde. Letzterer gab mit H B r das Bromid, F. 36°. (C. R. Acad. Sci., U. R.
S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1935. II. 251—54. Moskau, Akad. 
d. Wiss.) B e RSIN.

Otto Schales, Bemerkungen zu der Arbeii von K . Maurer und Br. Schiedt: „Neue 
Abkommlinge des Dehydrodwanillins und Erjahrungen iiber die katalylische Reduktion 
von Nitrostyrolen“. Vf. nimmt bzgl. der katalyt. Red. von w-Nitrostyrolen in Eg.- 
H 2SO., die Prioritat in Anspruch, denn seine Arbeit (C. 1935. II. 2660) geht der von 
M a u r e r  u . S c h i e d t  (C. 1936. I. 322) zeitlich voran. Vf. hebt hervor, daB sein Verf. 
einfacher ist, indem es das Arbeiten unter Druck yermeidet u. bessere Ausbeuten 
an Aminen liefert. Das yon KlNDLER u . P e s c h k e  (C. 1935. II. 3083) beschriebene 
Verf. bezieht sich nur auf substituierte Nitroathanole. (J. prakt. Chem. [N. F.] 144. 
214—15. 11/1. 1936. Frankfurt a. M., Univ.) L in d e n b a u m .

Kurt Maurer, Schlujiwort zuvorstehenden Bemerkungen. Vf. betont, daB S c h a l e s ’ 
Prioritat nicht angezweifelt wird. (J. prakt. Chem. [N. F.] 144. 216. 11/1. 1936. Jena, 
Univ.) L in d e n b a u m .

P. Carre und D. Liberinann, Reaktion des Thionylchlorids auf Gyclohexanol. 
n (Vgl. C. 1935. II. 361.) Vf. konnen die Angaben yon V oss u. W a c h s  (C. 1935. II. 

3765) nicht bestatigen. Sie haben in 100 g Cyclohexanol bei unter 20° 60 g SOCl2 
eingetragen u. nach 24-std. Stehen unter 15 mm dest. Nach Ubergang des Cyclo- 
hexens yerblieben 60 g eines Prod., in welchem 34% Gydoliexylsulfit quantitativ be- 
stimmt wurden, entsprechend einer Ausbeute von 16—17%, berechnet auf das Cyclo- 
hexanol. Bei weiterer Dest. ging Cyclohexanol iiber; dann stieg der Druck infolge Zers. 
des Cyclohexylsulfits in S 02, Cyclohexen u. Cyclohexanol; nach Dest. des letzteren 
gingen nur noch 3—4 g von 115—190° iiber. In keinem Fali konnte das Cyclohexyl- 
sulfit dest. werden. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 144. Jan. 1936.) L in d e n b a u m .

A. Cohen und J. W. Cook, Substituierte, ungesattigte. cyclische Ketone. Aus ge- 
eigneten Nitrosochloriden wird HC1 abgespalten u. durch Hydrolyse der erhaltenen 
Oxime werden polycycl. hydroaromat. Ketone gewonnen, die mit demOstron yerkniipft 
sind. Den erwarteten RingschluB zum Phenanthren (ygl. E a t o n , B l a c k  u. F u s o n ,
C. 1934. I. 3341) herbeizufuhren, gelang nicht. Vff. sprechen der Carbonylgruppe, im 
Gegensatz zu N e n it z e s c u  u. Ga v a t  (ygl. C. 1935. II. 3372) hemmenden EinfluB auf 
die Ringbldg. zu. — F. Lloyd Warren konnte durch Injektion von 10 mg II an der 
kastrierten Maus keine Ostruswrkg. erzielen.
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Y e r s u c h e .  l-fj-Phenylathyl-A1-cydohexennitrosochlorid, aus Phcnylathylcyclo- 
hexen, Eg., A. u. Amylnitrit durch Einleiten von HC1. Aus Bzl. Prismen, F . 139—140° 
(vgl. F u l t o n  u . R o b in s o n , C. 1 9 3 4 . I. 1040, F . 118—119°). — 2-f)-Phenyldthyl-A-- 
cyclohexenonozim, G,4H17ON, aus vorigom mit Pyridin. Aus A. Nadeln, F . 118—120°. —
2-f}-Phcnylathyl-A--cyclohexenon (I), C14HleO, aus yorigem. Kp.0;7 125—130°. Gibt 
in konz. H2S04 Orangefarbung. Semicarbazon, C15H19ON3, Nadeln, F . 188—190°. — 

•Naphthylathyl)-Al-cycbpentennitrosochlorid, F . 108—110°. — 2-(f)-l'-Naphthyl- 
alhyl)-A2-cyclopentenon (II), C17H10O, gelbe F I., Kp.0l3 165—167°; gibt mit Eg. u. H,SO., 
Rotfarbung. Semicarbazon, Ci8H19ON3, F . 226—227°. Oxim, Ć17H17ON; F . 106,5 bis 
107,5°. — Ringschlufaerss. mit I : a) in konz. H2S 04; unyeriindert oder Harz; b) ais Oxim 
in CS2 mit A1C13; unyerandert. Ahnliche Verss. mit II. — Konst.-Beweis fiir I durch 
W.-Entziehung aus 1-/J-Phenylathylcyclohexanol zum l-/?-Phenylathyl-zl1-cyclohexcn 
statt Phenylathylidencyclohexan. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 - 1570—72. N oy, London, 
The Research Inst. of the Cancer Hospital.) H a n e l .

H. N. Stephens und Feliciano L. Roduta, Ozydalion in der Benzolreihe durch 
gasformigen Sauerstoff. V. Die Oxydation von tertiaren Kohlenwasserstoffen. (IV. vgl.
C. 1928 . II. 2130.) Vff. priifen die von STEPHENS bei der Oxydation von Cumol u. 
Cymol durch 0 2 erhaltenen Resultate an weiteren Verbb. des Typus C„H5 • CH(R) • CH3 
(R =  C2H5, C3H7, n-C4H9) u. finden in allen Fallen Acetophenon ais einziges Oxy- 
dationsprod. Die Oxydation m d  durch W. nicht yerhindert. Im Falle R =  C6H5 
entsteht Benzophenon u. Ameisensaure. Benzophenon entsteht ferner aus Triphenyl- 
inethan u. Diphenylmethan, im letzteren Falle nur bei Abwesenheit von W.

V e r s u c h o .  Die Oxydation wurde wiihrend 14—29 Tagen bei 119° bei Ab
wesenheit von W., wahrend 31—34 Tagen bei 100° bei Ggw. der gleichen Gewichts- 
menge W. unter langsamem Durchleiten von O, am RiickfluBkuhler yorgenommen; 
die Ausbeuten an Keton waren gering. Acdophenon wurde erhalten aus Mdhyldthyl- 
phenylmdhan (Kp. 173—174°; nrr5 =  1,4863) bei 140°, aus Mdhyl-n-propylphenyl- 
mdhan (Kp. 191— 192°; nn25 =  l,4902) u. Mdhyl-n-butylplienylmdlmn (Kp. 206—207°; 
ud25 =  1,4902). Benzophenon entstand aus Methyldiphenylmethan (Kp. 267—269°; 
no25 =  1,5702), Diphenylmdhan (Kp. 258—259°; no25 =  1,5649) u. (neben Phenol) 
aus Triphenylmdha.i (F. 90°). (J. Amer. chem. Soe. 57. 2380—81. Dez. 1935. Minnea- 
polis [Minnesota], Univ., School of Chem.) H. Ma y e r .

I. Lifschitz, Studien in der Triphenylmethanreihe. II. Pholochemisches Verhalten 
und optische Aklimtat bei Tritanderivaten. (I. vgl. C. 1 9 3 4 . II. 2978.) Da der Nachweis 
der Existenz tieffarbiger (halochromer), opt.-akt. Tritanderiw. sowie ihre opt. Unters. 
gestatten wiirde, zwischen den zur Zeit bestehenden Auffassungen iiber die Halo- 
chromieerscheinungen scharfer zu entscheiden, yersucht Vf. opt.-akt. Deriw. des mono- 
substituierten 9-Phenylfluorens der Formel I herzustellen. Zu diesem Zweck wurde 
9-Phenyl-9-chlor-3-methoxyfluoren (u. aueh 9-Phenyl-O-ddorfluoren) nach dem Vorgang 
von WALLIS (C. 19 3 1 . II. 2321) mit Thioglykolsaure kondensiert u. die entstandene 
9-Phenyl-3-methoxyfluoren-9-thioglykolsaure (II) in die opt. Antipoden zerlegt. II u. 
9-PhenylJluoreni-9-thioglykolsdure sind sehr lichtempfindlich. Die im reinen Zustand 
vollig farblosen Stoffe farben sich bereits im Sonnenlicht, langsamer im hellen, diffusen 
Tageslicht, gelb. Im Quarz-UV tritt rasch Gelbfarbung auf, insbesondere nehmen die 
A.- u. Bzl.-Lsgg. fast momentan eine gelbe Farbę an, die sich rasch vertieft. Die farb- 
lose, wss. Sodalsg. triibt sich bei UV-Beliehtung innerhalb weniger Minuten zu einer 
milchigen, auBerst feinen Suspension, die aber trotz ihrer opt. Dichte nur geringe Mengen 
disperse Phase (unreines Carbinol) enthalt. Die groBe Lichtempfindliehkeit der Sauren 
ist nicht auf den Thioglykolsaurerest zuriiekzufiihren, denn dieselbe Gelbfarbung zeigen 
auch dio Lsgg. der Phenylfluorenylcarbinole. Besonders intensive, braunrote Farbung 
liefern auch das Carbinol u. das Chlorid in Phenol-Bzl.-Lsg.; die Lsgg. entfarben sich

>--- x nicht bei andauernder Bestrahlung oder beim Erhitzen. Dagegen
\ __y  sind dio 9-Phenylfluorene selbst nur auBerst wenig, wenn uberhaupt,

I lichtempfindlich. Bei der Bestrahlung yon akt. II in einem Licht-
1 .---O '11 thermostaten (Skizze im Original) bei 18—20° in A. oder Bzl. nahm

\ __/  das Drehyermogen zuerst rasch, dann langsamer, u. zwar fiir alle
^ Wellenlangen um den gleichen prozentualen Betrag ab. Aufarbeitung

der bestrahlten Lsgg. lieferte neben geringen Mengen schmieriger 
Prodd. nur weitgehend racemisiertes Ausgangsmaterial u. eine Verb. vom F. 184—185°. 
Analoge Beobachtungen wurden an 9-Phenyl-9-thioglykolsaure gemacht; hierbei wurde 
in geringer Menge eine Verb. vom F. 187° erhalten. Daraus ergibt sich, daB bei der
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Beatrahlung dieser Sauren in organ. Medien v611ig anders geartete, von Racemisation 
begleiteto Rkk. auftreten wie bei den bisher untersuchten Tritanderiw. Vf. nimmt an, 
daB aueh hier primar Photolyse auftritt, worauf unmittelbar Umlagerung u. Sekundar-

C18H13-SCH2-COOH> [C18H13]+ +  w - s c h 2-cooh
rkk. folgen. Die Racemisation setzt entweder unmittelbar am entstehenden [Ar3C]+- 
Ion ein oder sie kommt ohne jede derartige Ionenbldg. an der akt. Siiure zustande, 
etwa durch photochem. Anderung der relativen Lagen der Ringebenen im Fluoren- 
geriist. Da das Photoprod. aus Phenylfluorenthioglykolsauro bei 187° u. das Perosyd 
des Bisphenylfluorenyls bei 193° schm., besteht nach Vf. evtl. die Móglichkeit, daB 
unter obigen Bedingungen primar Phenylfluorenyl entsteht. AbschlieBend weist Vf. 
darauf hin, daB, sofern sich die wenigstens intermediare Existenz salzartiger, opt.-akt. 
Tritanderiw. bestatigen sollte, damit ein Beweis fur die von Vf. yertretene Auffassung 
der Halochromieerseheinungen gewonnen ware. Eine Eortsetzung der Diskussion u. 
Eingehen auf die nach Vf. yollig haltlosen Einwande, z. B . von H a n t z s c h  u . B u r a w o y , 
halt Vf. fiir yollig nutzlos.

Y e r s u e h e .  Die Darst. groBerer Mengen 3-MethoxyJluorenon nach UlLMANN
u. W u r s t e m b e r g e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 3 7  [1904]. 73) wird eingehend beschrieben. 
Ais Nebenprod. wurde dabei eine Yerb. erhalten, dereń benzol. Lsg. dunkelrot ist u. 
dereń alkoh. Lsg. im Sonnenlicht allmahlich gelbe Krystallchen neben Schmieren ab- 
setzt; danach konnte wenigstens teilweise Dimethoxydifluorenyl vorliegen, das sich 
analog dem Difluorenyl (vgl. H a n t z s c h  u. Gl o v e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 39  [1906], 
4156) zum Keton photolysieren laBt. — 9-Phenyl-3-methoxyfluorenol, aus yorigem u. 
C6H5MgBr; F. nicht, wie G o m b e r g  (J. Amer. chem. Soc. 45  [1923]. 220) angibt, 84°, 
sondern 125°. Aus CC14 oder Bzl. umkrystallisiertes Carbinol enthalt noch Losungsm., 
das teilweise schon beim Liegen an der Luft, yollstandig bei 100° abgegeben wird. 
Die benzolhaltige Verb. schm. bei raschem Erhitzen unter Zerfall bei ca. 116°. Aus 
CC14 gelang es, eine Molekulyerb. mit 1 Mol. CC14 zu isolieren, die aber schnell ver- 
wittert. Das Carbinol u. ebenso 9-Phenylfluorenol sind lichtempfindlich. Aus Phenyl- 
fluorenol wurde eine Verb. vom P. 192° erhalten, dio moglicherweise das Peroxyd des 
Phenylfluorenyls ist. — 9-Phenyl-9-cldor-3-me.thoxyfluoren, aus yorigem in Bzl.-Sus- 
pension beim Einleiten yon trockenem HC1 in Ggw. von CaCl2; aus Bzl. weiBe Krystalle,
F. 119—120°. Die Phenylfluorenylchloride zeigen beim Bestralilen dasselbe Verh. wio 
die Carbinole. — 9-Phenyl-3-methoxyfluoren-9-thioglykolsaure, C22H180 3S, aus yorigem 
beim Erwarmen mit 1 Mol. Thioglykolsaure in CS2, Bzl. oder Toluol auf dem W.-Bad; 
aus CS2 Krystalle, F. 156°; die opt. Spaltung wurde mit Brucin in Aceton durchgefuhrt, 
wobei die l-Saure (aus CS2 Krystalle, F. 98—100°) rein erhalten wurde, nicht aber 
die d-Saure. — 9-Phenylfluoren-9-thioglykolsaure, C21H160 2S, analog yorigem aus 
9-Phenyl-9-chlorfluoren; aus CS2 Krystalle, F. 149,5°; liefert mit Brucin im Gegensatz 
zur methoxylierten Saure nur e i n Brucinsalz; die Lagerung der Fluorenkerne genugt 
somit nicht, um Aktivitat moglich zu machen. — Perchłorate der 9-Phenylfluorenolc 
konnten weder durch Zufiigen von HC104 zur Lsg. der Carbinole in Eg. oder Eg.-Essig- 
saureanhydrid, noch durch direktes Behandeln der Carbinole mit HC104 analysenrein 
erhalten werden. Aueh Umsatz yon Carbinolchlorid mit AgCIO., in Bzl. fuhrte nicht 
zum Ziel. Dagegen wurde beim Schiitteln der Carbinolchloride mit trockenem NaC104 
in Chlf. leicht eine rotorange Lsg. des betreffenden Perchlorats erhalten. (Recueil Tray. 
ehim. Pays-Bas 5 4  ([4] 16). 397—408. 1935. Groningen, Rijksuniy.) Co r t e .

G. Lock und F. H. Kempter, Uber Derimte des Phenyldłhers. II. Monoaldehyde. 
(I. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 3179.) Vff. haben den noch unbekannten Phenylather-o-aldehyd 
auf 2 Wegen dargestellt: 1. Durch katalyt. Red. des Phenylather-o-carbonsaurechlorids 
nach dem RoSENJIUNDschen Verf. Genanntes Chlorid, dessen Bldg. durch Um- 
wandlung in das Amid sichergestellt wurde, konnte nicht rein isoliert werden, da es 
bei der Dest. selbst im Hochyakuum glatt in Xanthon ubergeht. Dieses war aueh bei 
der Red. des undest. Chlorids das Hauptprod., u. dio Ausbeute an Aldehyd war auBerst 
gering. — 2. Aus dem nach B r e w s t e r  u . St r a in  (C. 1 9 3 4 . I. 2587) dargestellten 
p'-Nitrophenylather-o-aldehyd durch Red. u. Eliminierung des NH2. Der Amino- 
aldehyd konnte aber wegen Verharzung nicht isoliert werden. — Der ebenfalls un- 
bekannte Phenylathcr-m-aldehyd wurde auf 3 Wegen darzustellen yersucht. Die Oxy- 
dation des m-Methylphenylathers mit Cr02Cl2 gab kein Resultat. Die Red. des neu 
dargestellten m-Cyanphenylathers nach St e p h e n  (C. 1 9 2 6 . I. 651) gelang, aber dio 
Ausbeute betrug nur ca. 20°/o' Am besten bewahrte sich die katalyt. Red. des Phenyl- 
ather-m-carbonsdurcddorids wie oben. — Der Phenylather-p-aldehyd ist yon Ga t t e r -
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m a n n  (Liebigs Ann. Chem. 3 5 7  [1907]. 363) nach seinem Blausaureverf. erhalten 
worden (ygl. auch S l o t t a  u . S o r e m b a ,  C. 19 3 6 . I. 544). Vff. haben ihn durch Red. 
des Phenyldther-p-carbonsaurechlorids dargestellt u. krystallisiert erhalten.

V e r s u c h e .  Phenylather-o-carbonsdureamid, C13H110 2N. Nach U l l m a n n  u . 
Zl o k a s o f f  (Ber. dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 2112) dargestellte Saure mit SOCl2 
auf 60° erwarmt, fluchtige Prodd. im Vakuum entfernt, in Bzl. gel. u. NH3 eingeleitet. 
Aus Bzl. Krystalle, F. (korr.) 130°. — Red. des rohen Chlorids durch Losen in Toluol, 
Zugeben yon Pd-BaS04 u. Katalysatorgift u. Kochen unter Durchleiten yon H bis zur 
beendeten HCl-Abspaltung. Vakuumdest. ergab nur sehr wenig helles Ol yon Kp.I2 
ca. 170° (Aldehyd); Rest war Xanthon. — Phenylather-o-aldehyd, CJ3H10O2. p'-Nitro- 
phenylather-o-aldehyd in A. gel., h. Lsg. von SnCl2 in konz. HC1 zugegeben, nach 
Erkalten diazotiert, kurz erhitzt, mit W. verd. u. ausgeathert, A.-Lsg. mit NaCH ge- 
waschen usw. Kp.u  172—174°, gclbliches Ol. Ausbeute 19%. Phenylhydrazon, C19H16 
ON2, aus A. u. Bzl., F. (korr.) 147°. Anil, C19H16ON, aus A., F. 66—67°. Mit Ag20  
in h. 50%ig- A. Oxydation zur Phenyldther-o-carbonsaure, F. 113°. — o-[Oxymethyl]- 
phenylather, C13H120 2. Aldehyd mit 50%ig. KOH bei 60° yerriihrt, verd. u. ausgeathert. 
Gelbliches Ol. Aus der alkal. Lsg. die Carbonsaure. — m-Cyanphenylather, Cj3H9ON. 
m-Aminophenylather in yerd. HC1 bei 0° diazotiert, mit Soda auf schwach sauer ab- 
gestumpft, in k. Na3Cu(CN),,-Lsg. getropft, nach beendeter N-Entw. mit Bzl. aus- 
geschuttelt. Kp.ł3 (korr.) 179—180°, hellgelbes Ol, ahnlich wie Tolunitril riechend, 
beim Abkuhlen glasig erstarrend. Ausbeute 39%- Wird durch h. alkoh. KOH zur 
nachst. Saure yerseift. — Phenylather-m-carbonsaure. 1. m-Methylphenylather (Darst. 
analog dem Phenylather; I. Mitt.) in sd. sehr yerd. Sodalsg. mit KMn04 osydiert.
2. m-Brombenzoesaure mit KOH neutralisiert, zur Trockne yerdampft, methanol. 
C-HjONa-Lsg. zugefugt, nach Zugabe yon etwas Cu-Pulver ohne Kiihler auf 150°, 
schlieBlich 190° erhitzt, in W. gel., mit Soda alkalisiert, mit A. gewaschen, mit Saure 
gefallt, mit W. ausgekocht. Aus A. oder yerd. Eg., F. 145°. — Chlorid, C13H„02C1. 
Saure mit PC15 erwarmt, POCl3 im Vakuum entfernt. Kp.12 174— 175°, gelbliches
Ol. — Amid, Ci3Hu0 2N. In Bzl. mit NH3 unter Kiihlung. Aus Bzl. Schuppen, F. 127°.
— Phenylather-m-aldehyd, C13H10O2. Dureh Red. des Chlorids wie oben; einmal dest. 
Prod. mit AniHn erwarmt, Anil aus A. umgel. u. mit h. verd. HC1 hydrolysiert. Aus
beute 64%. Kp.n (korr.) 175— 176°, fast farb- u. geruchloses 01, bei — 40° glasig er
starrend. Eine gesatt. u. stark gekuhlte Lsg. in PAe. gab Krystalle, mit welchen das Ol 
erstarrte; F. 13— 14°. Oxydiert sich an der Luft schnell zur Saure. Verb. C13H10O„, 
NaHSOs, aus A. Schuppen. Phenylhydrazon, C16H15ON2, Krystalle, F. 102°. Oxim, 
C13Hu 0 2N, aus yerd. A., F. unscharf 45—46°. Semicarbazon, C14H130 2N3, aus yerd. 
A. Krystalle, F. (korr.) 217°. Anil, Cł9H15ON, aus A., F. 58°. — m-[Oxymethyl]-phenyl- 
dther, C13H120 2. Wie oben. Dickes, gelbliches, bei ea. 300° sd. Ol. Durch Aufkochen 
mit Phenylisocyanat das Phenylcarbamat, C20H17O3N, aus yerd. A. Nadeln, F. 71°. — 
m-Phenoxyzimtsdure, C15H120 3. Aldehyd mit Acetanhydrid u. Na-Acetat im N-Strom 
20 Stdn. auf 190—200° erhitzt u. wie Iiblich aufgearbeitet. Aus yerd. A. u. Bzl. Blatt- 
chen, F. 115°. — Phenyldther-p-carbonsaure. Durch Osydation von p-Methylphenyl- 
ather (Darst. analog dem Phenylather; I. Mitt.) mit KMn04 wie oben, aber in lióherer 
Konz. F. 160°. — Chlorid, CI3HS0 2C1, Kp.14 (korr.) 186— 187°, wasserhelle, schwach 
stechend riechende FI,, im Kaltegemisch erstarrend, F. 22—23°. — Phenyldther-p- 
aldehyd, C13Hl0O2. Analog der m-Verb. Kp.14 (korr.) 185°, bei —70° glasig erstarrend, 
beim Auftauen auf 0° krystallisierend, F. 24,5—25°. Anil, C19H15ON, aus yerd. A. 
Tafeln, F. 48—49°. — p-[Oxymethyl]-phenyldther, Cj3H120 2, aus Toluol +  PAe. Blatt- 
chen, F. 53°. — p-Phenoxyzimtsaure, CI5HI20 3, aus Bzl.-Toluol Blattchen, F. (korr.) 
155°. (Mh. Chem. 67 . 24—35. Dez. 1935. Wien, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

L. Chas. Raiford und John C. Zimmennan, Weitere Untersiichung von Dertiaten 
des Diphenyldthers. (Ygl, C. 1 9 3 0 .1. 3550.) Es ist Vff. gelungen, die Konst. der friiher 
(1. c.) durch Nitrierung des 4-Nitro-2',4'-dibromdiphenylathers ohne Br-Verlust er- 
haltenen Trinitroyerb. (F. 139°) zu ermitteln. Die Spaltung derselben mit Pipcridin 
nach T u r n e r  u. Mitarbeitem (C. 1929. I .  2877 u. friiher) lieferte 2,4-Dinilro- 
phenylpiperidin u. 2,4-Dibrom-5-nitrophenol. Die Verb. ist folglich 2,4,5'-Triniiro- 
2',4'-dibromdiphenyldther. — Vff. haben einige weitere Diphenylatherderiyy. aus
2.4-Dinitrochlorbenzol u. 2,4,6-Tribrom-l,3-dinitrobenzol nach den friiher beschriebenen 
Verff. dargestellt. Letzteres wurde durch Erwarmen yon 1,3,5-Tribrombenzol mit 
rauchender HNOa bis zur Lsg. u. Stehen bis zur yólligen Krystallisation erhalten. —
2.4-Dinitro-4'-phenyldiphenyldther, C18H120 5N2, aus Eg. gelbe Platten, F. 115°. 2,4-Di-
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nitro-2'-brom-4'-phenyldiphenyldłher, Gjigiln Osłf 2Br, aus Eg. bernsteingelbe Platten,
F. 203—204°. 2,4-Dinitro-2',6'-dibrom-4'-phenyldiphenylather, Ci8H,p05iS[„Br2, nach 
Ausziehen mit h. Eg. aus Chlf. +  Lg. amorph, Zers. 328—333°. Die erśten beiden 
Ather konnten durch Piperidin in 2,4-Dinitrophenylpiperidin u. die entsprechenden 
Phenole gespalten werden, wahrend der dritte kein definiertes Prod. heferte. — Deriw. 
von l,3-Di7iitrobe7izol: 2,4,6-Triphmoxy-, C21H160 7N2, nach Ausziehen mit A.-Eg. 
(2: 1) (auch bei den folgenden Verbb.) aus Eg. jSfadeln, F. 99°; im Sonnenlicht dunkel.
2.4.6-Tri-[4'-chlorphenoxy]-, C21H130 7J{2C13, aus Eg. gelbe Nadeln, F. 157°. 2,4,6-Tri-
[.2',4'-dichlorphenoxy]-, C21H10O7N2CJ6, aus Eg. Platten, F. 184°. 2,4fi-Tri-[2',4'fi'-lri- 
cMorphenoxy~\-, C21H70 ;N2C1;„ aus Eg. gelbe Nadeln, F. 169°. 2,4,6-Tri-[2'-bromphen- 
ozy ]-, C21H130 7N2Br3, aus Eg. braime Nadeln, F. 213°. 2,4,6-Tri-[4'-bromphenoxy]-, 
CelHi30 7N2Br3, aus Eg. Platten, F. 142°; im Sonnenlicht dunkel. 2,4fi-Tri-[2',4'-di- 
bromphenoxy]-, aus Bzl. -f  Lg. amorph, F. 230—232°. 2,4,6-Tri-
[2',4'fi'-tribromphenoxy]-, C24H70 7N2Br9, aus Pyridin -j- Lg. amorph, F. 245— 247°.
2.4.6-Tri-[4'-nitrophenoxy]-, C24H130 i3Ń5, aus Eg. braime Nadeln, F. 271—272°.
2.4.6-Tri-[2'-nitro-4'-chlorphenoxy]-, C24H10O13N5CI3, nach Dampfdest. aus Eg. gelbe
Platten, F. 208—209°. 2,4fi-Tri-\2'-nitro-4'-bromphenoxy\-, C21H10O13N3Br3, aus E g. 
braun, amorph, F. 152—153°. 2,4,6-Tri-[4'-phenylphenoxy]-, C42H280 7N2, aus E g. 
Platten, F. 159°; im Sonnenlicht dunkel. 2,4,6-Tri-[2'fi'-dibrom-4'-(4"-bromphenyl)- 
phenozy]-, C12H190 7N2Br!,, aus Chlf. -f- Lg. amorph, Zers. 293—295°. Der 2., 4. u.
6. Ather lieferten mit Piperidin das entsprechende Phenol; das andere Spaltprod. 
war aber nicht das erwartete 2,4,6-Tripiperidino-l,3-dinitrobenzol. (Amer. J. Phar- 
mac. 107 . 472—75. Nov. 1935. State Univ. of Iowa.) L in d e n b a u m .

M. Tiffeneau, Irśne S. Neuberg-Rabinovitch und H. Cahnmann, Einwirkung 
von Phenylmagnesiumbromid auf den. Dibenzoyl-d-glycerinaldehyd. Bildung eines 
einzigen Diastereoisomeren: Dihenzoyl-n.-d-phenylglycerin. Im AnschluB an eine friihere 
Unters. (C. 1 9 3 3 . II. 1030) priifen Vff., ob durch Einw. von RMgX-Verbb. auf die ein- 
fachsten Zucker ebenfalls nur eines der beiden moglichen Diastereoisomeren gebildet 
wird. Yerss. mit Glj7cerinaldehyd u. Arabinose hatten wegen Unloslichkeit dieser Zucker 
in A. keinen Erfolg. Daher wurden Acylderiw. yerwendet. Diacetylglycerinaldehyd 
erwies sich ais ungeeignet, weil bei der Umsetzung mit RMgX die Acetyle leicht elimi- 
niert werden. Dagegen heferte der nach B b i g l  u . G ru n er (C. 19 3 3 . II. 1013) dar- 
gestellte hnksdrehende Dibenzoyl-d-glycerinaldehyd mit CsHsMgBr ein ebenfalls hnks- 
drehendes Dibenzoyl-d-phenylglycerin, welches jedoch nicht rein u. krystallisiert er
halten werden koimte. Dasselbe wurde daher benzoyhert, u. das so gewonnene krystalli- 
sierte Prod. erwies sich ais linksdrehendes Tribenzoyl-a-d-phenylglycerin, dessen Racem- 
verb. (F. 152°) von P r e y o s t  u . L osson  (C. 19 3 4 . I. 2744) beschrieben worden ist. 
Das /S-Isomere wurde nicht aufgefunden; es bildet sich also auch hier nur eines der 
beiden Diastereoisomeren. Das Tribenzoylderiv. wurde zum rechtsdrehenden cc-d- 
Phenylglycerin yerseift. — Dibenzoyl-d-phenylglycerin. In ath. Lsg. des Aldehyds in 
H-at langsam Lsg. von 1 Mol. C6H5MgBr eingeriihrt, V2 Stde. gekocht, unl. Komplex 
abgesaugt, mit A. gewaschen, mit Eis u. NH,C1 zers., ath. Lsg. mit verd. NaOH u. 
W. gewaschen usw. Sirupos. Alkoh. Lsg. linksdrehend. — Tribenzoyl-a-d-phenyl- 
glycerin, C30H21O6. Yoriges in Pyridin gel., bei 0° CeH5-COCl eingetropft, nach einigen 
Tagen W. zugefugt u. ausgeathert, A.-Lsg. mit verd. HC1 u. W. gewaschen usw., mit 
Tierkohle entfarbtes Prod. aus absol. A. fraktioniert krystallisiert. F. 147°, [a]n19’5 =  
—85° in Bzl. — a-d-Phenylglycerin, C9H120 3. Yoriges in absol. A. mit Baryt 6 Stdn. 
gekocht, berechnete Menge H2S 04 zugegeben, A. abdest., Filtrat mit A. gewaschen, 
W. im Vakuum entfemt. Aus Bzl. u. absol. A. Krystalle, F. (korr.) 105— 106°, [a]516019’5 
=  +21,1°, [a]5,8019>5 =  +18,4° in W. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1866—71. Xoy. 
1935.) L in d e n b a u m .

Arthur W. Chapman, Studien uber die Beckmannsche Umlagerung. III. Die 
Umlagerung von Kełoximhydrochloriden. (II. vgl. C. 19 3 5 . I. 1049.) Die Umlagerung 
von Ozimen in Anilide durch HC1 Yerlauft wahrscheinlich nach einem anderen Mecha- 
nismus ais die Umlagerung der Ketosimester u. -ather u. die Umlagerung der Oxime 
durch Arylsulfochloride, Chloride u. Oxychloride des S u. P u. durch H2S04. Da die 
bisher fiir das Verh. der Osime gegen HC1 aufgestellten Theorien nicht befriedigen, 
unterzieht Vf. die Umlagerung von Benzophenonozim in Benzanilid durch HC1 einer 
erneuten Unters. Eine kinet. Unters. der Rk. in Athylenehloridlsg. bei 100° ergab, 
daB die Rk. kompliziert yerlauft. Die fiir die Umlagerung eines bestimmten Anteiles 
notige Zeit hangt yon der HCl-Konz. ab. Die Rk. beginnt sehr langsam u. erreicht
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bei einer 30%ig. Umwandlung eine nahezu konstantę Geschwindigkeit, die anhalt, 
bis fast alles Oxim in Anilid umgewandelt ist. Setzt man von yomherein 30% Benz- 
anilid zu, so ist die Anlaufperiode bedeutend kiirzer. Teilweiser Ersatz des Losungsm. 
durch A. verkindert die Rk. vollstandig. Nach diesen Beobachtungen erfolgt die Um- 
lagerung hauptsachlich durch die Yermittlung einer Yerb., die aus dem zunachst ge- 
bildeten Benzanilid entsteht u. die durch A. entweder zers. oder an ihrer Bldg. ver- 
hindert wird. Diese Verb. ist wahrscheinlich Benzanilidchlorid (I); tatsachlich bringt 
ein Zusatz von 0,002 Mol I zu Benzophenonoxim +  HC1 in C2H4C12 die Anlaufperiode 
yollstandig zum Verschwinden; die Rk. yerlauft ungefahr mit der bei den anderen 
Verss. beobachteten Geschwindigkeit; bei gróBeren Zusatzen wird die Geschwindigkeit 
unmeBbar groB. In ath. Lsg. bewirkt ein groBer HCl-UberschuB in 3 Tagen keine Um- 
lagerung; bei Zusatz von I erfolgt sie in 30 Min. Andererseits kónnen geringe Mengen I 
bei Abwesenheit von HC1 keine yollstandige Umlagerung herbeifuhren. Diese Be- 
funde ermoglichen folgende Erklarung: das Oxim kondensiert sich mit I unter HC1- 
Abspaltung zu II; die von II abgeleiteten Salze III gehen infolge der durch das N+- 
Atom yermittelten Elektronenanziehung in Salze IY iiber. Diese zers. sich namentlich 
in Ggw. von HC1 weiter in Benzanilid u. I, das dadurch fiir die Umsetzung weiterer 
Oximmengen yerfiigbar wird. Andererseits kónnen die Salze IV auch in Salze V um-

I  C6H5-CC1:N-C6HS I I  (CeH^CtN-O-C^CeH^N-CeH*

III  [(C6H6),C:N.0-C(C8H6):NH-C6H6]C1- IV [C6Hs-N:C(C6Hs)-0-C(C6H5):NH'CeH,]Cl_
V CeH5 • CO • N (C9 H s) •C(C8HS): N • C6H5 VI (C eH ^ N -O -C O .C eH5

Y n  R,C:N H -O H  y r a  R ,C : N - 5 < g  ^  R - C .O < g  R.C(OH):NR

x  ' i r  R ‘N ~  x
gelagert werden; ygl. die von STEPHEN u. B l e l o c h  (C. 1 9 3 1 . II. 712) beobachtete 
Bldg. geringer Mengen V beim Erhitzen yon Benzophenonoximhydrochlorid. Ein Be- 
weis fur diese Auffassung wurde durch eine Unters. yon II geliefert. Dieses liefert mit 
Sauren die nach den obigen Annahmen zu erwartenden Prodd.; konz., wss. HC1 yer- 
wandelt es ąuantitatiy in Benzanilid, iiberschussige HC1 in A. liefert Benzanilid u. I; 
eine Spur H 2S 0 4 in A., die nicht die zur Bldg. dieser Prodd. notige Spaltung herbei- 
fiihren kann, ergibt VI. Die Umlagerung yon Benzophenonoxim wird durch II in 
gleicher Weise katalysiert wie durch eine aquivalente Menge I. Dieser Mechanismus 
gibt indessen noch keine Rechenschaft uber die Bldg. der ersten katalyt. wirkenden 
Spur I. Es ist femer zu beachten, daB z. B. auch die Umlagerung durch Pikrinsaure 
nicht iiber Benzophenon-O-pikrylather yerlaufen kann, da sie in diesem Falle zu 
N-Pikrylbenzanilid fuhren muBte. Nach einer Priyatmitteilung yon B e n n e t t  ist 
anzunehmen, daB Oximsalze Ammonium- u. Oxoniumsalze VII u. VIII im Gleich-4*
gewicht enthalten, wobei die Ammoniumsalze durchaus iiberwiegen. Die Gruppe OH2 
in den Salzen VIII hat eine sehr starkę Elektronenanziehung u. bewirkt dadurch eine 
BECKMANNsche Umlagerung uber die Stufen IX u. X. Nach dieser Annahme ist jede 
einigermaBen starkę Saure zur Umlagerung geeignet, doch ist die Rk. langsam (Anlauf
periode), da nur wenig Oxoniumsalz yorhanden ist. Sobald aber Benzanilid gebildet 
ist, setzt der oben geschilderte Rk.-Mechanismus ein. — Einzelheiten der Umlagerungs- 
yerss. s. Original. — Bmzophenonomm-O-a^henyliminobmzyldther, C26H20ON2 (II) 
durch Umsetzung yon B enzophenonoxim  in A. mit NaOC2H5-Lsg. u. Einw. von I in 
A. auf die entstandene Na-Verb. Gelbliche Krystalle, erst aus PAe., dann aus A. 
P. 72—76°; zers. sieh bei 100°. Gibt mit KMn04 in Eg. Benzophenonozim-O-bejizoat, 
P. 101—103°, aus A., mit konz. wss. HC1 Benzanilid, mit HC1 in A. Benzanilid u. 
N-Phenylbenziminophe>iylather, F. 105°, der aus intermediar gebildetem I entstanden 
sein muB. Mit H2S 04 in A. erhalt man Benzoyldiphenylbenzenylamidin, F. 172—173°.
— Bei der Darst. yon II entsteht ais wl. Nebenprod. Benzophenonozim-N-a-phenyl- 
iminobenzyldther, C26H20ON2, gelbe Krystalle aus A., F. 178—179°; gibt mit konz. 
HC1 u. ath. HC1 dieselben Prodd. wie II, reagiert aber nicht mit ath. H2S04. (J. chem. 
Soc. London 1935 . 1223—29. Sept. Sheffield, Uniy.) ’ Os t e r t a g .

J. Van Alphen, Eine isomere Farm, von Benzildihydrazon. (Eine neue Methode 
zur Herstdlung der Dihydrazone von Benzil und seinen Derimlen.) Werden aromat.
1,2-Diketone mit einer alkoh. Lsg. yon Hydrazinhydrat erhitzt, so entstehen nur die 
Monohydrazone. Vf. fand, daB die entsprechenden Dihydropyrazine, die durch Kon-
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densation der Dikotone mit Athylendiamin entstehen, beim Erhitzen mit alkoh. Hydr- 
azinhydrat die Dihydrazone bilden. Daraus geht hervor, dafl Hydrazin leichter mit der 
C=N-Gruppe ais mit der C=0-Gruppe reagiert. Aus 2,3-Diphenyl-5,6-dihydropyrazin
u. Hydrazinhydrat wurde eine neue, hochschm. Form des Benzildihydrazons erhalten, 
wahrend bei den anderen untersuchten substituierten Benzilen keine isomeren D i
hydrazone erhalten wurden.

V e r s u o h e. Benzildihydrazon, C14H14N4, aus 2,3-Diphenyl-5,6-dihydropyrazin 
beim Koehen (1 Stde.) mit alkoh. Hydrazinhydrat, wobei sich feine Blattchen aus- 
scheiden (aus Toluol, F. 197°, Zers.), die die hoohschm. Form darstellen, wahrend das 
Filtrat das bekannte Dihydrazon vom F. 147° enthalt. Die hochschm. Form lóst sich 
in starker H2S 04 mit roter Farbę, die beim Stehen zuriickgeht; nach einigen Tagen 
liefert die H2S 04-Lsg. mit W. Hydrazinsulfat u. Benzil. Wurde die hochschm. Form 
mit verd. H2S 04 gekocht, so entstanden hochschm., gelbe Prodd. (wahrscheinlich un- 
reines Benzilazin). Erhitzen der niedrigschm. Form mit A. auf 200° (9 Stdn.) fuhrte 
nicht zur hochschm. Form. Wurde Benzil 1 Stde. mit alkoh. Hydrazinhydrat gekocht, 
so entstand Benzilmonohydrazon neben sehr wenig Benzildihydrazon. — 2,3-Di- 
\4-melhoxyphenyl]-5,6-dihydropyrazin, durch Kochen einer alkoh. Lsg. von Anisil mit 
Athylendiaminhydrat (10 Stdn.); F. 126°. — Anisildiliydrazon, aus vorigem beim 
Koehen mit alkoh. Hydrazinhydrat, F. 122°. Analoge Behandlung von Anisil lieferte 
nur das Monohydrazon (F. 143°). — 2,3-Di-[4-methylphenyl\-5fi-dihydropyrazin, 
C18H18N2, durch Kochen von p-Tolil u. Athylendiaminhydrat in A. (2 Stdn.); hellgelbe 
Blattchen aus A., F. 179°, Kochen mit alkoh. Hydrazinhydrat (1 Stde.) lieferte Tolil- 
dihydrazon, F. 137°, wahrend Tolil nur das Monohydrazon (F. 140°) gab. (Recueil Trav. 
chim. Pays-Bas 5 4  ([4] 16). 443—46. 1935. Leiden, Univ.) Co b t e .

N. N. Woroshtzow und w. W. Koslow, Studien in der Naphthalinreihe. V. Mitt. 
l-Nitro-8-chlomapMhalin und 8-Chlomaphthol-(l). (III. Ygl. C. 19 3 1 . I. 778. 19 3 4 . II. 
1456.) Sowohl das nach F r ie d l a n d e r , K a r a m e s s in is  u. S c h e n k  (vgl. Ber. dtsch. 
chem. Ges. 55  [1922]. 47) ohne Angabe des F ., sowie das von A t t e r b e r g  (vgl. Ber. 
dtsch. chem. Ges. 9 [1876]. 316. 926) dargestellte l-Nitro-8-chlomaphthalin (I) konnte 
in 2 Formen gespalten w’erden. Eine iihnliche Isomerie beschreiben F r a n z e n  u. H e l - 
WERT (vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 53  [1920]. 319). — Die Nitrogruppe in I zeigt eine 
ungewOhnliche Beweglichkeit (Ygl. R u l e  u. B a r l e t t , C. 19 3 2 . I. 1895), so dafl sich 
aus den Mutterlaugen II isolieren laBt. Die entstandene salpetrige Saure wirkt nitro- 
sierend auf II. Die Hydrolyse, gleichgultig ob durch Ansauem oder durch Erhitzen in 
W. erreicht, ist unYollstandig; letztere scheint aber weiter zu gehen. — Beide Formen 
Yon I liefem mit PC15 das gleiche Dichlomaphthalin.

V e r s u c h e .  l-Nitro-8-chlornapWialin, C10HaO2NCl (I), a) aus 1-nitronaphthalin- 
sulfonsaurem Natrium u. Natriumchlorat unter Zugabe isomerer Dichlorbenzole; b) aus 
1-Nitronaphthalin u. Cl mit FeCl3. Beide Rohprodd. W.-Dampf dest. u. aus Eg. u. A. 
fraktioniert krystallisieren: Nadeln, F. 93—94°; Tafelehen, F. 125°. — 8-Chlomaph- 
łhol-(l), C10H,OC1 (II), aus den Mutterlaugen obiger W.-Dampfdest. durch Ansauern. 
Aus W. Nadeln, F. 67°. — Hydrolyse von I: in W. kochen, nach 30 Min. 10% H N 02; 
dann keine weitere Vermehrung. 82% unYerandertes I. I^Iutterlauge mit Bisulfit redu- 
zieren, diazotieren u. mit H-Saure kuppeln: violette Farbung zeigt Nitrosoverb. an. 
Alkali fiihrt die Hydrolyse nicht zu Ende. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 412—15. 5/2.1936. 
Moskau, MENDELEJEWsches Chem.-technolog. Inst.) H a n e l .

N. N. Woroshtzow u n d  W . W. Koslow, Studien in der Naphthalinreihe. VI. M itt. 
Uber einige Umwandlungen des diazotierten l-Nitronaphihylaviins-(8). (V. Ygl. v o rs t. 
R ef.) N ach  Ga t t e r m a n n  w ird  au s  l-N itro n ap h th y lam in -(8 ) d ie  Su lfin sau re  (I) (vgl. 
REISSERT, B er. d tsch . chem . Ges. 5 5  [1922]. 862) gew onnen; ebenso gelang d ie  D a rs t. 
des en tsp rech en d en  D isu lfids (II), w ah ren d  d ie  LEUKARTsche R k . in  n e u tra le r  oder 
schw ach  sau re r Lsg. zu harzigen  P ro d d ., in  s ta rk  sau re r L sg. zu  l-N itro n ap h th o l-(8 )
(III) fu h rte . l-N itro n ap h th a lin su lfin sau re -(5 ) la flt sich n ach  F r ie s  u . SCHUMANN (vgl. 
B er. d tsc h . chem . Ges. 47  [1914], 1195) zum  M ercap tan  reduzieren , d a s  isom ere I  dagegen 
g ib t N ap h th y lsu lta m , Y erm uthch n ach  folgendem  Schem a:

OiN SO.H OiN SH HN ------SO*
i i  i i . i i

III gibt beim Kuppeln mit Diazoverbb. keine Azofarbstoffe; es findet Absorption 
der Diazokomponente statt, augenscheinlich unter Bldg. der DiazooxyYerb.
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V e r s u c h o .  l-Nitronaphlhalinsulfi7isaure-(8) (I), aus diazotiertem 1-Nitro- 
naphthylamin u. gesatt. wss. schwefliger Saure mit Naturkupfer C. S02 einleiten, er- 
warmen, Cu-Salze mit Soda zusotzen, ansauern. Aus W. sandfarbene Nadeln, F. 151 
bis 152°. Natriumsalz aus wss. A., gelbe Nadeln. Kupfersalz, C20H12OaN2S2Cu, aus W. 
grunlichblaue Nadeln. — 1,1'-Dinitrodina.phthyl-8,8'-disulfid (II), durch Umsetzung von 
l-Nitronaphthylamin-(8) Diazolsg. u. Natriumsulfid +  S in W.; Nd. aus CHC13, griin- 
lichbraune Nadeln, F. 212—214°. — Verss. zur Darst. von l-Nilrothionaphtlu)l-{8):
a) diazotiertes Amin u. Kaliumxanthogenat in A .; aus A. Nadeln, F. 210—212°, N-haltig, 
aber S-frei; — b) in wss. Lsg. fuhrt die Rk. zu rasch verharzendem gelben Nd.; — 
c) I u. Glucose in A. mit NaOH versetzen, erhitzen, ansauern; F. 174,5°; S- u. N-haltig;
— d) I in Sodalsg. mit Natriumsulfidlsg., ansauern, aus Bzl. Nadeln, F. 175— 176°. — 
l-Niłronaphłhol-[8) (HI), C10H7O3N, aus dem Amin; griinlichgelbe Nadeln, F. 212° 
(Zers.). Bariumsalz, 1. in W. Bleisalz, C20Hi2O6N2Pb, aus Na-Salz u. Bleiacetat, gelbe 
Nadeln. (Ber. d tsch . chem . Ges. 69 . 416—19. 5/2. 1936. Moskau, MENDELEJEWsches 
Chem.-technolog. In s t .)  H a n e l .

P . J .  Popow , Untersuchung der bei der Kctondarstdlung nach Friedel und Grafts 
aus Saurećhloriden und Phenolathern enlslehenden Produkte. Synthese von Ketonen der 
Naphthalinreihe. Bei der Darst. des 4-Acetyl-l-methoxynaphthols, F. 71—72°, aus 
a-Naphtholmethylather u. Acetylchlorid in Ggw. von A1C13 in CS2 wurde ais Neben- 
prod. daa alkalilosliche 2,4-Diacelyl-l-naphthol, C14H120 3, F. 139—140°, gewonnen, das 
aueh aus 2-Acetyl-l-naphthol u. CH3C0C1 synthetisiert werden konnte. Wahrend in 
diesem Falle das daneben vermutlich entstehende p-Oxymonoketon nicht isoliert 
werden konnte, wurden bei der Darst. des 4-Benzoyl-l-athoxynaphthols, F. 74—75°, 
zwei Nebenprodd. erhalten: 2,4-Dibenzoyl-l-oxynaphthalin, C24H160 3, F. 138—139°, u.
4-Benzoyl-l-oxynaphthalin, C17H120 2, F. 164—165°. Es wird vermutet, daB die Bldg. 
des Diketons auf folgendem Wege vor sich geht: ein Teil des ais Ausgangsmaterial 
benutzten a-Naphtholathylathers wird von A1C13 zu a-Naphthol gespalten, das mit 
C6H5C0C1 den Benzoesaureester liefert; dieser lagert sich unter dem EinfluB von A1C13 
in 4-Benzoyl-l-naphthol u. 2-Benzoyl-l-naphthol um, wobei bei hoherer Temp. das 
letztere iiberwiegt; aus 2-Benzoyl-l-naphthol u. C„H5C0C1 entsteht dann in Ggw. von 
A1C13 das erwahnte Diketon. In der Tat gelang die Darst. von 2-Acetyl-4-benzoyl-
1-naphthol, C19Hu0 3, F. 131—132°, durch Einw. von C„H5C0C1 auf 2-Acetyl-1-naphthol 
in Ggw. von A1C13 in guter Ausbeute. Es seheint eine allgemeine Rk. zur Darst. von
l-Oxy-2,4-diketonen der Naphthalinreihe vorzuliegen. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5  (68). 986—92. 
1935.) B e r s i n .

Ch. Marschalk, Uber ein neues Kondensationsverfahren. Vf. hat gefunden, daB
2 Moll. gewisser Phenole oder Phenoliither in H2S 04-B(0H)3-Lsg. unter der Wrkg. 
gewisser Anthrachinonderiw. sehon in der Kalte direkt zwischen 2 C-Atomen mit- 
einander verknupft werden; der eliminierte H wird von den CO-Gruppen des Anthra- 
chinonderiv. aufgenommen, welches aus dem so gebildeten Leukoderiv. dureh Re- 
oxydation zuriickgewonnen werden kann. Diese kondensierende Wrkg. iat jedoch 
nicht allen Anthrachinonderiw. gemeinsam; besonders geeignet sind Anthraclńnon-
1.5- u. -1,8-disulfonsdure. Aueh fiir die Phenole u. ihre Deriw. ist die Rk. nicht all- 
gemein. Phenol, Phenetol, /3-Naphthol reagieren nicht, a-Naphthol, sein Athylather,
1.5-Dioxynaphthalin dagegen leicht. Dio Ggw. der Borsaure seheint uncrlaBlich zu 
sein. Es handelt sieh demnach nicht um eine einfache oxydierende Wrkg. der Anthra- 
chinonsulfonsiiuren, welche nicht durch andere H-bindende Substanzen, z. B. Nitro- 
benzolsulfonsaure, ersetzt werden konnen. Die Rk. ist somit nicht mit der von S c h o l l
u. Se e r  (C. 1922 . I. 1404) vergleiehbar. Vermutlieh addiert sich das Phenolderiv. 
unter der Wrkg. der B(OH)3 an die CO-Gruppen der Anthrachinondisulfonsaure zu 
einem labilen Zwisehenprod. Dieses zerfallt unter Bldg. der Leukoanthraehinon- 
disulfonsaure, u. die beiden eliminierten phenol. Radikale binden sich gegenseitig. 
Das Kondensationsprod. wird manchmal durch die konz. H2S04 sulfoniert, was durch 
Verwendung einer nur 88—90°/oig. Saure vermieden werden kann. — Beispiele: 100 g 
konz. H2S04, 5 ccm W., 5 g B(0H)3 u. 10 g K-Anthrachinon-l,5-disulfonat bis zur Lsg. 
erwarmen, in Eis kuhlen, 7 g a-Naphtholathylather eintragen, bei 0—5° schiitteln, 
bis eine Probe, mit W. verd. u. gekocht, gelbe Lsg. u. weiBen Nd. gibt (1—2 Stdn.); 
in 500 ccm W. gieBen, kochen, Nd. neutral waschen. 5—6 g. F. 212—213°, ident. 
mit a-Dinaphtholathylather (SCHOLL u. Se e r , 1. c.). Das Filtrat liefert durch Oxy- 
dation, z. B. mit (NH4)2S ,08, u. Aussalzen mit KC1 das Anthrachinondisulfonat zuriick.
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— Gleiclier Vers. mit 7 g l,5-Dioxynaphthalin (4 Stdn.) ergibt ein oxydables Prod., 
welches unter LuftabschluB gewaschen u. durch Dest. mit Toluol getrocknet wird. 
Graues Pulver, unl. in sd. W., 1. in Alkalien, mit (p) NO2-C0H.,-N : N-Cl nicht kuppelnd. 
Alkal. Lsg. gibt mit (NH4)2S20 8 dunkelbraunen Nd. Konst. noeh aufzuklaren. (Buli. 
Soc. chim. France [5] 3 . 121—24. Jan. 1936.) LlNDENBAUM.

Charles Marschalk, Einnńrkung ton Isalin auf a-Naphtholathylather. S teo p o e  
(C. 1927. II. 75) hat yersucht, Isatin u. a-NaphtholiUhylather (I) mittels konz. H2SO,, 
zu kondensieren, hat aber nur weehselnde Mengen yon Diathoxy-a.-dinaplithyl (II) 
erhalten u. dessen Bldg. wegen des Auftretens von S 02 mit einer oxydierenden Wrkg. 
der H2S04 auf I erklart. Er yermerkt zwar, daB die Farbę des Isatins wahrend der 
Rk. yeraehwindet, gibt aber keine Erklarung hierfiir. Vf. hat die Einw. von Isatin 
auf I in konz. H2S04 eingehend untersucht, u. zwar in der Kalte, um die oxydierende 
Wrkg. der H2S04 móglichst zu yermeiden. Es hat sich folgendes ergeben: 1. Bldg. 
merkhcher Mengen von II durch die oxydierende Wrkg. der H2S04 ist unter den ein- 
gehaltenen Rk.-Bedingungen ausgeschlossen. — 2. Isatin laBt sich mit I sehr leicht 
kondensieren, u. zwar bilden sich, jo nach den molaren Mengenverhaltnissen, yer- 
sehiedene Prodd. — 3. LaBt man 1 Mol. Isatin auf 1 Mol. I in 93,5°/0ig. H2S 04 unter 
Eiskiihlung einwirken, so erhalt man sehr schnell u. mit 85% Ausbeute ein schwach 
fleischrotes Prod., unl. in W. u. k. yerd. Alkalien, swl. in sd. Toluol, 1. in A.; Lsg. in 
konz. H ,S04 blau. II bildet sich hierbei nicht. — 4. Ganz anders yerliiuft die Rk., 
wenn man 2 Moll. I auf 1 Mol. Isatin in 84%ig. H2S04 (um Sulfonierung des 13 zu 
yermeiden) einwirken laBt. Man erhalt eine gewisse Menge II, u. zwar ohne S 02-Bldg., 
neben einem schwach braunen, in W. unl., in Toluol u. A. 11. Prod., dessen Lsg. in konz. 
H2S04 griin ist. — 5. Man erhalt ein ahnliches Resultat, wenn man in 84%ig. H2S04
I Mol. I auf das naeh 3. gebildete Kondensationsprod. (mit sd. Toluol gewaschen, daher
sicher frei von II) einwirken laBt. — 6. Bei Einw. yon 84%ig. H2S04 allein auf das 
nach 3. gebildete Prod. wird dieses zwar teilweise yerandert, aber es bildet sich kein II. 
Aueh I liefert mit 84%ig. H2S 04 allein kein II. — Vf. sclilieBt aus diesen Tatsachen, 
daB die Bldg. von II auf der Einw. von uberschussigem I auf ein Kondensationsprod. 
von Isatin mit I beruht, daB die H ,S04 dabei nicht oxydierend wirkt, u. daB die Rolle 
des Isatins nicht einfach die eines H-Aeceptors ist. Es besteht eine gewisse Analogie 
mit dem im yorst. Ref. beschriebenen Verf., aber mit dem Unterschied, daB sich hier 
ein Zwischenprod. isolieren laBt, u. daB nur relatiy wenig des yerwendeten I in II um- 
gewandelt wird. — Vf. hat nocli festgestellt, daB aueh andere ehinonartige Substanzen 
die Eig. besitzen, I in II zu uberfuhren, z. B. Phenanlhrenchinon. (Buli. Soc. ehim. 
France [5] 3. 124—29. Jan. 1936.) L in d e n b a u m .

Charles Marschalk, „Einwirkung von Isatin auf tx-Naphtholathylather.“ Bericht 
beziiglich des versiegelten Schreibens No. 473. (Vgl. yorst. Ref.) Das aus jo 1 Mol. Isatin 
u. a-Naphtholathylather (I) erhaltene Rohprod. zers. sich bisweilen beim Umkrystalli- 
sieren, selbst wenn es mit sd. Toluol gewaschen ist. Um dies zu yermeiden, ersetzt 
man das Wasehen mit Toluol u. Alkall durch eine einfache Extraktion mit 5 Teilen 
sd. A. u. krystallisiert den Ruckstand aus ca. 100 Teilen Xylol um. Man erhalt mkr. 
Nadeln, F. 255—256° (Zers.); Lsg. in konz. H2S04 stahlblau; yersetzt man die sd. 
alkoh.-wss. Lsg. mit etwas NaOH, so fallt die Verb. erst auf Zusatz yon Saure wieder 
aus. Die Verb. hat die Zus. C20H17O3N, ist also ein Additionsprod. von Isatin u. I u.

HO*C*C H *OC<,H durfte 3-[4'-Athoxynaphthyl-{l')]-dioxindol (II) sein.
I I p  TT 6 2 Sie konnte aueh auf einem anderen Wege dargestellt

e werden: 4-Brom-l-athoxynaphthalin (UNDERWOOD u.
NH Mitarbeiter, C. 19 3 0 . II. 3609) in sd. A. mit Mg u.

Spur J umgesetzt, Isatin zugegeben, ca. 2 Stdn. gekocht, mit yerd. H2S04 zers., 
A.-Riickstand mit W.-Dampf dest., halbfesten Ruekstand abgepreBt u. mit sd. Toluol 
gewaschen. Aus Xylol, F. 254—256° (Zers.). — Die Rk. von II mit I, welche zum 
4,4'-Diathoxy-l,r-dinaphthyl (III) u. yersehiedenen, noeh nicht aufgeklarten Konden- 
sationsprodd. fuhrt, scheint recht komples zu yerlaufen. Ersetzt man II durch Di- 
oxindol, so bildet sich kein III. Dieses entsteht demnaeh bei einer Rk. zwischen I u.
II, dereń Natur noeh unklar ist. Die yollstandige Kondensation yon 1 Mol. Isatin 
mit I erfordert nicht 2, sondern 3 Moll. I, u. desgleiehen erfordert U  fur die yollstandige 
Rk. 2 Moll. I. Von den auBer III gebildeten Kondensationsprodd. konnte eines rein 
isohert werden. Es ist weiB, krystallin; F. (bloc) 201—202°, im H2S 04-Bad 214—215°; 
Lsg. in konz. H-SOj grunlichgelb. (Buli. Soc. chim. France [5] 3 . 129—34. Jan. 1936. 
Villers-Saint-Paul, iStabl. K uhlm ann.) Lindenbaum .
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I. S. Ioffe und S. G. Kusnetzow, Diaryle und ihre Dericatc. IV. Oxydation der 
2-Naphthol-6-sulfosaure und des 2,6-Dióxynaphthalijis. (III. ygl. C. 1935. I. 391.) Dio 
Oxydation des Na-Salzes der 2-Naphthol-6-sulfosdure (I) mittels FeCl3 bei 25° liefert 
nach 20 Tagen 75% 2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphłhyl-6,6'-disulfosaure (II); bei hoheren Tempp. 
bildet sich l-Chlor-2-naphthol-G-sulfosdure. Durch 12-etdg. Erhitzen mit 25%ig. H„S04 
auf 170—180° konnte II in 2,2’ -Dioxy-l,l'-dinaphlhyl, F. 216°, verwandelt werden. 
Bei der Kalischmelze ging II in das 2,6,2',G'’-Tetraoxy-l,l'-dinaphlhyl (III) iiber, welclies 
mit p-Nitrophenyldiazoniumsalz den Monoazofarbsloff IV lieferte. III konnte auch 
durch yorsichtige oxydative Kondensation von 2,G-Dioxynaphlhalin mittels FeCl3 er
halten werden; ein UberschuB an FeCl3 fiihrt zu einem tetramolekularen Prod. (Sa c h s , 
Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 3006) der yermutlichen Konst. V.

HO
/^ /S O .H

OH OH
__ _ \ __

\ /  S  /  \OH \ ___/  \  /HO'
Ń=N-C.H,-NO! OH

iv OH
V o r s u c h e. Di-Na-Salz der 2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl-6,6'-disulfosaure, C20H,,

0 8S2Na2-7 H20 . — 2,G,2' ,6'-Telraoxy-l,l’-dinaphlhyl (III), C20H14O4. F. 318—320°. 
Autoxydiert sich, besonders in alkal. Lsg., zu einem farblosen Prod. Monoazofarbstoff 
IV, C28H170 4N3, F. 179— 183°. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68). 877—85. 1935. Leningrad, 
Chem.-Technolog. Inst.) B e r s in .

I. S. Ioffe und J. W. Gratschew, Diaryle und ihre Derimle. V. Oplisclie Aktivitdt 
der Sulfosduren des 2,2-Dioxy-l,l-dinaphthyls. (IV. ygl. yorst. Ref.) In Analogie zur 
opt. Spaltung o-substituierter Diphenylderiw. wurde die Zerlegung der 7,7'- u. 6,6'-Di- 
sulfosauren des 2,2'-D ioxy-l,l’-dinaphthyls iiber die diastereomeren Brucinsalze in die opt. 
Antipoden durchgefiihrt. Die Drehwertbest. wurde an denNa-Salzen in alkal. Lsg. durch- 
gefiihrt, da in saurer Lsg. die Drehung unbedeutend war. Dio Racemisierung in alkal. 
Lsg., besonders beim Erhitzen, yerlauft fiir die beiden Sulfosauren verschieden schnell.

V e r s u c h e. Di - Na - Salz der 2,2' - Dioxy ■ 1,1' - dinaphthyl - 7,7' ■ disulfosaure, 
C20H12OsS2Na2. Dibrucinsalze, C66H08Oi8N4S2, [a]n20=  +24,1° u. — 13,1°. Daraus 
die opt.-akt. Di-Na-Salze, [<x]d20 =  —312° u. [a]o22 =  +259° bzw. die freien 
Sduren, — 195° fur die 1- u. +110° fiir die d-Siiure. — Die nicht isolierten Salze der 
2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphlhyl-G,6'-disulfosaure zeigten folgende Drehwerto: l-Brucinsalz, 
M d 19 =  — 42,7°, d-Brucinsalz, [a]DM =  — 65°, l-Di-Na-Salz, [a]D20 =  — 154°, d-Di- 
Na-Salz, [a]o20 =  +166°. Die opt.-akt. Antipoden dieser Saure racemisieren sich 
schneller ais dio der yorigen. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68). 950—55. 1935.) B e r s in .

Antoine Willemart, UntersucJmngen iiber die dissoziierbareji Anthracenoxyde: 
FAnfluP der Naphthylgruppen in meso. Im AnschluC an die von DuFRAISSE u. EtIENNK 
(C. 1935. II. 3237) gemachte Entdeckung, daB 9,10-Diphenylanthracen ein dissoziier- 
bares Photooxyd bildet, will Vf. den Einflufi yerschiedener Gruppen in der meso- 
Stellung der Anthracenverbb. systemat. untersuehen. Vorliegende Arbeit betrifft 
dio Naphthylgruppen. — Das schon bekannte 9,10-Di-a-naphlhylanthracen ist durch Red. 
des 9,10-Di-a-naphthyl-9,10-dioxy-9,10-dihydroanthracens mitKJ in Eg. erhalten worden 
(G uyot u . S ta e h lin g , Buli. Soc. chim. France [3] 33 [1905]. 1115); gelblich, F. (bloc) 
430—431°. Analog hat Vf. 9,10-Di-f)-naphthyl-9,10-dioxy-9,10-dihydroanthrcuxn, 
C34H240 2, F. (bloc) 366—367°, u. 9,10-Di-fi-naphthylanlhracen, C34H22, gelblich, F. 
(bloc) 378—379°, dargestellt. Beide KW-stoffe sind thermochrom, zweifellos infolgo 
ihrer lange bekannten Neigung, dio Diradikalform anzunehmen. Ihre bemerkens- 
werteste Eig. ist aber dio Bldg. eines dissoziierbaren Photoozyds: Setzt man eine Lsg. 
an der Luft dem Sonnenlicht aus u. yerdampft das Losungsm., so yerbleibt ein Riick- 
stand, welcher, auf 180—200° erhitzt, reinen O abspaltet, u. zwar ca. 70°/0 dcrjenigen 
Menge, welche 1 Mol. O fiir 1 Mol. KW-stoff entspricht. (C. R. hebd. Sćances Acad. 
Sci. 201. 1201—02. 9/12. 1935.) Lindenbaum.

189’
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W illiam  John Boyd und W illiam  Robson, Die Synthese von Aminosauren.
III. Tryptophan. (II. Ygl. C. 1935. I. 3789.) Unter Verwendung von Piperidin ais 
Katalysator zur Kondensation von Indol-3-aldehyd mit Hydantion u. von Ammonium- 
sulfid ais Reduktionsmittel u. hydrolyt. Agens kann Tryptophan leicht in guter Aus
beute u. Reinheit dargestellt werden. Eine Fiillung mit Quecksilbcrsulfat fallt bei 
dieser Methode weg. Das Verf. ist zur Herst. kleiner Mengen der Aminosaure verwend- 
bar. — Indolalhydantoin, C12Hs0 2N2: dureh Kochen von Indol-3-aldeliyd, Hydantoin 
u. Piperidin; F. 330°. — Tryptophan, CnHli0 2N„: dureh 500-std. Erhitzen des vorigen 
mit Ammoniumsulfid u. Ammoniak auf 100—103° im Rohr. F. 275—282°. — 3,5-Di- 
nitrobenzoylderiv., F. 240°. (Biochemical J. 29- 225G—58. Okt. 1935.) B r e d e r e c k .

Sisir Kumar Guha, Untersućhungen uber indigoide Farbstoffe. (Vgl. C. 1934.
II. 604. 3120.) 5-Methyl-3-oxythionaphthen (I) kondensiert sich leicht mit Aldehyden. 
Dargestellt wurden die Verbb. mit Glyoxal (II), zahlreichen substituierten Benzalde- 
hyden u. Zimtaldehyd. Dieselben sind gefarbt u. krystallisieren gut, so daB sie sich 
auch fiir die Identifizierung von Aldehyden eignen. Sie geben mit konz. H2S04 cha- 
raktcrist. gefarbte Lsgg., aus welchen sie durch W. fein verteilt gefallt werden, ge- 
eignet fiir die Fiirbung auf Wolle aus saurem Bade. Die Farbungen auf Baumwolle 
sind nicht so leicht zu bewirken, da die Farbstoffe dureh alkal. Hydrosulfit schwer 
Yerkiipt werden. Die Cinnainylidenyerb. konnte auf Baumwolle nicht entwickelt 
werden. — Auch der Farbstoff III wurde dargestellt u. mit dem 5-Methylthionaphthen- 
(2)-acenaphthylenindigo (1. c.) Yerglichen.

V e r s u c h e .  Bis-[5-methylthionaphthen-(2)]-dlhylenindigo (II), C20H14O2S2. Lsg. 
von I in li. absol. A. mit wss. Lsg. von Glyoxal-Na-disulfit u. konz. HC1 versetzt, l 1/2 Stde. 
erhitzt, Krystalle h. abfiltriert, mit A. u. h. W. gewaschen. Aus Pyridin oder Nitro- 
benzol dunkelrote Nadelbiischel, F. >300°, wl., mil. in Alkalien. H2S 04-Lsg. tief griin. 
Farbt Wolle dunkelrot, Baumwolle aus tief gelber Kiipe violettrot. —• Der bei den 
folgenden Namen fortgelassene Rest ist 5-methylthionaphthen. — 2-[4'-(Dimethylamino)- 
benzyliden]-, C18H17ONS. Je 0,002 g-Mol. I u. p-Dimethylaminobenzaldehyd in 10 ccm 
absol. A. mit 1 ccm konz. HC1 15 Min. gekocht, abgekiihlt, gelbe Krystalle des Hydro- 
chlorids mit verd. A. (1:1) hydrolysiert, freie Verb. mit h. W. gewaschen. Aus verd. 
Eg. oder Pyridin rote Prismen, F. 198—199°, unl. in Alkalien. H2S04-Lsg. blau. Farbt 
Wolle zinnoberrot, Baumwolle aus rotlicher Kiipe hellrot. — 2-[3'-Aminobenzyliden]-, 
C16H13ONS. Ebenso mit m-Aminobenzaldehyd; Hydrochlorid (gelbe Platten) mit 
sd. 2-n. NaOH zerlegt. Aus verd. Pyridin braunlichgelbe, seidige Nadeln, F. 157°. 
H2S04-Lsg. Tiolettblau. Farbt Wolle tief gelb, Baumwolle aus gelblicher Kiipe gelb.
— Die analog dargestellten folgenden Verbb. fielen aus den sd. Ansatzen aus u. 
wurden meist aus verd. Eg. umkrystallisiert. Farbungen hellgelb bis orangegelb u. 
braunlichgelb. — 2-[4'-Nitrobenzyliden]-, Ci6Hu0 3NS, aus Eg. orangerote Rechtecke, 
F. 264°. H2S04-Lsg. griinlichblau. — 2-[3'-Nitrobenzyliden~\-, C16Hu 0 3NS, aus Eg. 
gelbe, seidige Rechtecke, F. 233°. H2S04-Lsg. blau. — 2-[4'-Chlorbenzylideri]-, 
C18Hu OC1S, aus A. hellgelbe Rechtecke, F. 178°. H2S04-Lsg. rotlichbraun. — 2-Anisy- 
liden-, C17H140 2S, hellgelbe Nadeln, F. 157°. H2S04-Lsg. tief rot. — 2-[4'-Oxy- 
benzyliden]-, C16HI20 2S, hellbraunlichgelbe, seidige Nadeln, F. 252°. H2S04-Lsg. 
braunlichrot. — 2-[3’-Oxybe7izyliden]-, C10H12O2S, tief gelbe Nadeln, F. 200°. H2S04- 
Lsg. braunlichrot. — 2-p-Toluyliden-, C17H14OS, aus Eg. gelbe Nadelbiischel, F. 159°. 
H2S04-Lsg. braunlichrot. — 2-Vanillyliden-, C17H140 3S, tief gelbe Nadeln, F. 194°. 
H2S04-Lsg. tief rot. — 2-[3',4'-Dioxybenzyliden]-, C,0H12O3S, hellbraune Rechtecke, 
F. 248°. H2S04-Lsg. tief rot. — 2-Piperonyliden-, C17H120 3S, tief gelbe Nadeln, F. 231°. 
H2S 04-Lsg. purpurn. — 2-Cinnamyliden-, C18H14OS, orangegelbe Nadelchen, F. 184°. 
H2S04-Lsg. violettrot. — 2-Benzyliden-, C16Hi2OS, gelbe Rechtecke, F. 147°. H2S04- 
Lsg. braunlichrot. — 5-MethylthionapMhen-(2)-aceanthrylen-{l')-indigo (HI), C25H140 2S.
I  u . Aceanthrenchinon (LlEBERMANN u . Z s u f f a , Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 
209) in Eg. mit konz. HC1 15 Min. gekocht, Nd. mit Eg. u. sd. W. gewaschen. Aus 
Xylol oder Nitrobenzol tief rote Nadelbiischel, F. >310° (rote Dampfe), wl. H2S04- 
Lsg. gelblichgriin. Farbt Wolle orangebraun, Baumwolle aus gelber Kiipe hellockerrot. 
(J. Indian chem. Soc. 12. 659—64. Okt. 1935. Patna, Science Coli.) L in d e n b a u m .
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S. M. Cherlin und A. J. Berlin, Arsenderivate des Carbazols. (Vgl. C. 1935. I. 
3277.) Beim Einleiten von S 02 in eino Lsg. von Carbazyl-3-arsonsdure (I) in gleichcn 

/ x ,  n ,, Voll. A. +  konz. HC1 u. in Ggw. von Spuren J entsteht das
' ' Carbazyl-3-dichlorarsin (II), C12H8NAsCl2, F. 150°. Erhitzt

man die Lsg. zum Sieden bzw. erwarmt man eine Lsg. von II 
NH in A. +  HC1 zum Sieden, so findet unter Blaufarbung ein

Zerfall von II in Carbazol +  AsCl3 statt. Es wird auf ahnliche Beispiele der Sprengung 
der C-As-Bindung hingewiesen. Mittcls Ammoniak in Aceton konnte II zur Carbazyl- 
3-arsinsdure, CJ2H8NAs(OH)2, F. 267—269° yerseift werden. Ais Nebenprod. der 
Darst. von I (Na-Salz, CJ2H9NAs03Na • 5 H20) wurde eine rote Verb. (Nitrocarbazyl-
3-arsinsaure?) erhalten. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68). 938—42. 1935. Moskau, Chem.-Pharma- 
zeut. Inst.) B e r s i n .

O. Bremer, Ober die Synłkese nitrierter 2,3-Dihydropyrimidazole. Durch Konden- 
sation der Mononatriumverb. des Glykols bzw. von ^-Aminoathylalkohol mit den 
entsprechenden Chlomitropyridinen werden die Verbb. I (vgl. C. 1935. II. 1175) —
IV erhalten. I, II u. IV lassen sich mit Thionylehlorid zu V, VI u. VII chlorieren, deron 
Halogen weniger beweglich ist ais im 3-Nitro-4-ehlorpyridin. V laBt sich zum Diamin 
reduzieren u. in das Triazol verwandeln. Chlorierung von III ftihrt uberraschender- 
weise zu einem Deriv. des Pyrimidazols (VIII); ebenso reagiert das Chlorhydrat der 
m-Bromverb. von III unter Bldg. von IX. Ais Zwischenprodd. werden Dihydropyri- 
■midazoliumchloride angenommen, dereń fiinfwertiger N beiden Ringen angehort; beim 
Vers., sie mit Diathylamin zu kondensieren, gehen sie in die Basen iiber. Vf. nimmt, 
im Gegensatz zu T s c h i t s c h i b a b i n  u . Mitarbeiter (vgl. C. 1932. I. 525 u. friiher), 
ein Zustandekommen des Orthoringschlusses nach dem Pyridin-N durch eine intra- 
molekidare Alkylierung (vgl. L o f f l e r  u . G r o s s e , Ber. d tsch . chem . Ges. 40 [1907]. 
1325) an, die iiber die Ammoniumbase X u. die Pseudobase XI zu XII fiihrt (vgl. M um m  
u. Mitarbeiter, Liebigs Ann. Chem. 443. 272 [1925]), da die Chlorierung von 2-/J-Oxy- 
diathylamino-5-nitropyridin nicht auf der Stufe der /3-Chlorverb. stehen bleibt, sondern 
RingschluB unter Bldg. von XIV eintritt. Zwischen X u. XII wird in wss. Lsg. ein 
Gleichgewicht angenom m en, das durch Erhóhung der Hydroxylionenkonz. zugunsten 
von XII verschoben wird. Da sich vom 2-(/j-Oxyathylamino)-pyridin mit Thionyl- 
chlorid u. vom 2-A lly lam ino-5-n itropyrid in  durch A d d itio n  von HBr dio /3-Halogenverbb. 
gewinnen lassen, muB auch von III primar Chlorierung angenommen werden.

H NH HO NHI N

------- CH,
OiN-

OH ■ Cl
V III X X I XIV

V e r s u c h e .  3-Nitro-4-(p-chlordthylamino)-pyridin (V), C7H80 2N3C1, aus 3-Nitro-
4-Q?-oxya,thylamino)-pyridinchlorhydrat (I) u. Thionylehlorid. Aus verd. A. hellgelbe 
Nadeln, F. 104°. — 3-Amino-4-(fi-chloral}iylaviino)-pyridin aus V u. Natriumhydro- 
sulfitlsg. Aus Bzl. mit PAe. fallen, Nadeln oder Prismen F. 85—86°. Die Verb. ver- 
wandelt sich nach kurzer Zeit in eine zahe M. Stabiles Chlorhydrat, C7HUN3C12; aus 
A.-A. Krystalle. — 3-Nitro-4-(fi-oxyathoxy)-pyridin (II), C7H80 4N4, aus 3-Nitro-4-chlor- 
pyridin u. Glykolmononatriumverb., Nadeln, F. 112—113°. — 3-Nitro-4-(f!-chlordthoxy)- 
pyridin (VI), C7H70 3N2C1, aus II in CHCl3-Suspension, wio V. Gelbe Krystalle, F. 70 
bis 71°; sintern ab 44°. — 3-Amino-4-chlorpyridin, C5H5N2C1, aus 3-Nitro-4-chlorpyridin 
(F. 74—75°; vgl. R e it m a n n , C. 1934. I. 3597; F. 45°; Kp.5 95°) in wss. Suspension 
u. Natriumhydrosulfitlsg.; aus A.-PAe. silberglanzende Tafeln, F. 82°. — 2-(f)-Oxy- 
dthylamino)-5-nitropyridin (III), C7H90 3N3, aus 2-Chlor-5-nitropyridin u. 3-Amino- 
athylalkohol. Aus W. gelbe Prismen, F. 131—132°; Erwarmen mit Alkalien tiefe 
Orangefarbung. Chlorhydrat, aus alkoh. Lsg.; verfilzte Nadeln, F. 182°; Hydrolyse. —
2-(fi-Oxydthylamino)-3-brom-5-nitropyridin, C7H80 3N3Br, aus 2-Chlor-3-brom-5-nitro- 
pyridin u. /3-Aminoathylalkohol. Aus verd. A. citronengelbe Nadeln, F. 136°. —-
2-(f}-Oxydthylamino)-pyridin, C7H10ON2, aus 2-Chlorpyridin u. /?-Aminoathylalkohol 
im Rohr bei 180°. Gelbe Krystalle, F. 65°. Chlorhydrat, Nadeln, F. 158,5°. — 2-(j)-Cldor- 
dthylamino)-pyridinchlorhydrat, C7H10N2C12, aus vorigem. F. 146°. Base mit K2C03 
unter Kiihlung; Erwarmen verursacht sofortigen RingschluB. — 2-(fl-Oxyathoxy)-
5-nitropyridin (IV), C7H80 4N2, aus 2-Chlor-5-nitropyridin wie II. Aus W. Prismen, 
F. 113—114°. — 2-(J3-Chlordthoxy)-5-nitropyridin (VII), C7H703N2C1, aus IV. Aus
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A. Tafeln, F. 131— 132°. — 2-((}-Diathylaminoathoxy)-5-nilropyridin, C ^ A N , ,
a) aus TH u. Diathylamin im Rohr bei 130°. b) aus ^-Natriumdiathylaminoathylat 
u. 2-Chlor-5-nitropyridin. Orangegelb, Kp.3 170°. Schiffsche Base, C20H28ON4 aus A., 
kanariengelbe Nadeln, F. 131°. Pikrat, rote Krystalle, F. 163—164°. — 2-lfi-Amino- 
dthylamino)-5-nilropyridin, C7H10O2N4, aus dem Chlomitropyridin u. Athylendiamin
hydrat; gelbe Krystalle, F. 123°. — 2-(fi-Diathylaminoathylamino)-5-nitropyridin, 
CnHjgOjN^, aus Diathylaminoathylamin u. dem Pyridin; dunkelgelbes 01. — 2-0-Oxy- 
diathylamino)-5-nitropyńdin, C„H1S0 3N3, aus /?-Oxydiathylamin. Gelbe Krystalle, 
F. 59— 60°. — 2-Allylamino-5-nitropyridin, C8H90 2N3, im Eohr bei 110°. Hellgelbe 
Nadeln, F. 97°. — 2-(ft-Brcvipropylamino)-5-iiilropyridin, C8Hi0O2N3Br, aus yorigem 
u. HBr im Rohr. Aus Bzl.-PAe. hellgelbe Prismen. — 2,3-Dihydro-3-methyl-5-ntiro- 
pyrimidazol (XIII), C8H90 2N3, aus yorigem; orangegelbe Prismen, F. 185°. — 2,3-Di- 
hydropyrimidazol (XII), C,HfN2, a) aus 2-(/?-Chlorathylamino)-pyridin, b) aus N-(/?-Oxy- 
athyl)-2-pyridoniminchlorhydrat (ygl. K nunjanz, C. 1935. I. 3543). Aus Bzl. gelbe 
Rhomben, F. 64—65°. Pikrat aus A., F. 213°. — 2,3-Dihydro-5-nitropyrimidazol (VIII), 
C7H ,0 2N3, a) aus 2-(/?-Oxyathylamino)-5-nitropyridinchlorhydrat u. Thionylchlorid;
b) aus III u. HC1 im Rohr bei 180°. Aus W. orangegelbe Prismen, F. 258° (Zers.).
Chlorhydrat (Druckfehler im Orig., d. Ref.) C7H80 2N3C1; Rhomben, F. uber 280°. —
2,3-Dihydro-5-nilro-7-brompyrimidazol (IX), C7H60 2N3Br, a) aus 2-(/?-Oxyathylamino)-
3-brom-5-nitropyridinchlorhydrat u. Thionylchlorid; b) aus VIII u. Br in Eg. +  Kalium- 
ncetat. Aus A. orange Prismen, F. 222° (Zers.). — N-Athyl-2,3-dihydro-5-nitro-8-oxy- 
pyrimidazól, C0H13O3N3, aus 2-(/i-Oxydiathylamino)-5-nitropyridinchlorhydrat. Aus 
A. u. CHC13 orangerotc Krystalle. (Liebigs Ann. Chem. 521. 286—97. 24/1. 1936. 
Tropeninstitut Hamburg, Chemische Abteilung.) H a n e l .

Robert F. Hunter und Edwin R. Parken, l)ie UngesćUtigtheil und tautomerc 
Beweglichkeit heterocyclischer Yerbindungen. VI. Die Beweglichkeit 5-substituierter
1-Oxybaizthiazole, und die vltraviolettc Absorption beweglicher und feststehender Derivatc 
des l-Oxybenzthiazols. (V. ygl. C. 1934. n .  2982.) Das asymm. Triadensystem 
|H]N-C : O N  : C-0[H] in den 5-substituierten l-Oxybenzthiazolen yerhalt sich 
yóllig andere ais das semicycl. Amidinsystem der entsprechenden 1-Aminobenzthiazolc 
( H u n t e r  u . J o n e s ,  C. 1930. H. 3560). So laBt sich beispielsweiee 5-Brom-l-oxjr- 
benzthiazol mit CH3J bei 100° nicht methylieren (HuN TER, C. 1930. I. 2094); auch 
mit (CH3)2SO., allein oder in Ggw. von Acetonitril laBt sich die Metliylierung nicht 
bewirken, sie gelingt aber in Ggw. yon NaOC2H5 in A. oder yon NaO •CH(CH3)2 in 
Isopropylalkohol (ygl. K o n  u . L i n s t e a d ,  C. 1929. II. 2881); das System wird also 
erst nach Entfernung eines Protons durch den Katalysator gegen Alkylierungsmittel 
reaktionsfahig. l-Oxy-5-methylbenzthiazol (III IV, R =  CH3) wurde aus p-Tolyl- 
thiourethan I (R =  CH3) uber die Athoxyyerb. II dargestellt. Mit (CH3)„S04 u. Alkali 
liefert es aussehlieBlich V, dessen Konst. sich aus der Synthese aus VI (R =  CH3) 
ergibt. Ahnlich yerlauft die Einw. von CH3J auf das Na- oder Ag-Salz yon
III IV. In methylalkoh. Lsg. zeigt l-Oxy-5-methylbenzthiazol fast dieselbe 
Ultrayiolettabsorption wie das Ketoderiy. V, aber eine vollig andere ais das III 
entsprechende l-Methoxy-5-methylbenzthiazol, hat also im nicht ionisierten Zu- 
stand die Strukttir IV. Die Absehwaehung der Absorption in wss. NaOH ist wahr- 
scheinlich auf eine Abnahme der absorbierenden Molekule durch Bldg. des mit 
X im Gleichgewicht stehenden Ions IX zuruckzufiihren. Das 1. Maximum bei 
2900 A ist charakterist. fiir die CO-Gruppe, das łon IX wiegt also vor. — l-Oxy- 
5-methylbenzthiazol unterscheidet sich auch im Verh. gegen Br vom 1-Aminoderiy. 
Wahrend dieses in o- zum N substituiert wird, liefert das Oxyderiv. nicht das erwartete, 
aus o-Brom-p-tolylthiourethan sjTithet. erhaltene 3-Bromderiy. VII, sondem VIII 
oder VIII a, das aus 2-Brom-p-tolylsenfól synthetisiert wurde. — 5-Jod-, 5-Chlor- u. 
5-Athoxy-l-oxybenzthiazol, in denen die Richtung der Polarisation der durch ein am 
Benzolkem stehendes CH3 bewirkten entgegengesetzt ist, yerhalten sich bei der Methylie- 
rung ebenso -nie das 5-Methylderiy. u. liefem l-Keto-2-methylderiyy. Dasselbe ist bei 
5-Nitro-l-oxybenzthiazol der Fali. — Mc C le l la n d  u. W arren  (C. 1930. II. 911) 
haben die JACOBSONsehe Synthese yon Benzthiazolen ais umkehrbareDismutation eines 
intermediaren Disulfids XI angesehen. Die Unwahrscheinlichkeit dieser Annabme geht 
daraus heryor, daB die Umwandlung der Arylthiourethane in Athosybenzthiazole eine 
hóhere Temp. erfordert ais ihre Oxydation zu Disulfiden; sie wird weiter dadurch bestatigt, 
daB Phenylthiourethandisulfid bei langerem Schmelzen imyerandert bleibt u. auch beim 
Erhitzen eines Gemisehes yon Phenylthiourethan u. l-Athoxybenzthiazol nicht auftritt.
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I R-C«n1-N:C(OC.H,)-SH S

ii NA ' 0C*Ht R Q — t
III

s
j/NciN-NO chj-î Y ^ J i-oh  0H en.-f/s 'y/ 'y o K

i x y °---- W-CII.

— 1N-CH, VU ^ / i — I l _ J N B r
Yl ^  VIII ' I l i a

IX CH.-C.Ha< -^ > C :0  X CHj-C.Ha< f > C —O XI [C.Hs-N :C R -S -]a.N JS
V c r s u c h e. p-TólyUhiourethan, durch 12-std. Kochen von p-Tołylsenfól mit 

absol. A. u. etwas Chinolin. Krystalle, F. 85—86°. l-Athoxy-5-methylbenzthiazol,C10K vl- 
ONS, aus p-Tolylthiourethan u. K3Fe(CN)6 in wss.-alkoh. NaOH bei 80—90°. Gelb- 
liche Tafehi aus A., F. 35—36°. l-Ozy-5-methylbenzthiazol, CgH,ONS (III IV, 
R Ł= CH3), aus dem Yorigen mit h. konz. HC1. Nadeln aus A., F. 168—169°. AgC8H„- 
ONS, mit AgNO:, in wss. A., cremefarbiger Nd., zers. sich bei 180°. NaC8HGONS, mit 
NaNH2 in Xylol bei 130°. Farbt sich von 233° an dunkel u. sintert, zers. sich bei 260 
bis 261°. L. in W. mit alkal. Rk. — l-Keio-2,5-diTmthyl-l,2-dihydrobenzlMazol, CSH,, ■ 
ONS (V, R =  CH3), aus dem vorigen durch Kochen mit (CH3)2S 04 u. 25%ig. NaOH 
in Ggw. von etwas Chlf. oder durch Einw. Yon CH3J  auf das Na- oder Ag-Salz bei 
100° im Rohr; entsteht femer beim Erhitzen von VI in Xylol. Nadehi aus A., F. 76 
bis 77°. l-Nitrosimino-2,5-dimethyl-l,2-dihydrobenzłhiazol, C0H0ON3S (VI, R =  CIL), 
durch Erhitzen Yon l-Amino-5-methylbenzthiazol mit (CH.j)2S04 in Methanol u. Be- 
handeln des entstandenen Iminodimethylderiv. mit NaN02 in Eg. bei 5°. Dunkel- 
rotbraune Krystalle, explodiert bei 144°. — p-Tolylthionearbamidmuremeihylester, 
C?HnONS, aus p-Tolylsenfól mit Methanol u. etwas Chinolin. Krystalle, F. 79—80°. 
Liefert bei der Oxydation mit K3Fe(CN)6 l-Methoxy-5-meihylbenzłhiazol, C0H,ONS, 
Nadeln aus Methanol, F. 32—33°, das bei der Hydrolyse mit HC1 l-Oxy-5-methyl- 
benzthiazol gibt. — Acetylderw. des l-Oxy-5-indhylbenzthiazols, C10H,j02NS, aus l-Oxy- 
5-methyIbenzthiazol durch Kochen mit Acetanhydrid, Verd. mit A. u. noehmaliges 
Kochen oder durch Einw. Yon CH3 -COCl auf das Na-Salz. — 4(oder G)-Brom-l-oxy- 
5-methylbenzthiazol, CBIIeONBrS (VIII oder VIII a), durch Behandehi Yon l-Oxy-5-me- 
thylbenzthiazol mit Br in Chlf., Auflósen des gebildeten Perbromids in A., Verd. mit 
W. u. Erhitzen; entsteht femer bei der Hydrolyse von 4(oder 6)-Brom-l-athoxy-5-me- 
thylbenzthiazol (s. u.). Nadeln aus Methanol, F. 239—240°. 4(oder 6)-Brom-l-keto- 
2,5-dimelhyl-l,2-dihydrobenzthiazól, C0HsONBrS, aus dem vorigen u. (CH3)2S 04 in 25%ig- 
NaOH oder durch Bromieren von l-Keto-2,5-dimethyl-l,2-dihydrobenzthiazol in Chlf. 
u. Auflósen des roten Perbromids in A. Krystalle aus Methanol, F. 145°. l-Melhozy- 
5-mełhylbenztJiiazol gibt beim Bromieren in Chlf. u. Auflósen des Prod. in A. ein Ge- 
miseh yon Brommethoxy- u. Bromoxymethylbenzthiazol. — 2-Brom-4-mełhylphenyl- 
thiourethan (,,o-Brom-p-tolylthiourethan“), C10HI2ONBrS, aus dem Senfól u. A., Kry
stalle, F. 32—33°. Hieraus 3-Brom-l-athoxy-5-methylbenzthiazol, Nadeln, F. 36—57°, 
u. (durch Hydrolyse mit HBr, D. 1,49) 3-Brom-l-oxy-5-meikylbenzthiazol, CsH0ONBrS, 
Nadeln aus Methanol, F. 209°. Dieses gibt beim Methylieren 3-Brom-l-keio-2/>-di- 
mełhylbenzłhiazol, C9H8ONBrS, Nadeln aus Methanol, F. 116°. — 3-Brom-4-mełhyl- 
phenylsenfól (,,2-Brom-p-tolylthiocarbimid“), CsHeNBrS, aus 2-Brom-4-aminotoluol in 
Chlf. u. CSClj in W. Nadeln aus A., F. 44—45°. Daraus 3-Brom-4-methylphenylthio- 
urethan, C10H12ONBrS, Prismen, F. 106°, u. 4(oder 6)-Brom-l-athoxy-5-met?iylbenzthiazol, 
C10H10ONBrS, Nadeln aus A., F. 50—51°. — p-PhenelyllhioureiJutn, CuH160 2NS, 
Prismen, F. 93—94°. 1,5-Diaihoxybmzihiazol, CnHi30 2NS, Tafeln aus A., F. 54°.
1-Oxy-5-dthoxybenzlhiazol, CBH,0;NS, Nadeln aus A., F. 147°. l-Kelo-5-atJwxy-2-melhyl- 
J,2-dihydrobenzthiazol, C1()Hu 0 2N'S, durch Methylieren des vorigen oder durch Kochen 
des Nitrosiminoderiv. mit Xylol. Nadeln aus A., F. 85°. l-Nilrosimino-5-aiFiozy-
2-methyl-l,2-dihydrobenzthiazol, aus der l-Iminoverb. u. NaN02 in Eg. Rotbraunes 
mikrokrystallin. Pulver, zers. sich bei 139°. — p-PhenełylthioncarbamidsdurermUhyl- 
ester, C10HnO„NS, aus p-Phenetylsenfól u. Methanol, Krystalle, F. 68—69°. Liefert 
mit alkal. K3Fe(CN)8 1-Meihoxy-5-athoxybenzłkiazol, C^HnO^S, Nadeln aus Methanol, 
F. 75—76°, das mit HBr (D. 1,49) l-Oxy-5-athoxybenzthiazol liefert. — p-Jodphenyl- 
thic/urcłhan, CsH10ONJS, Nadeln, F. 106—107°. 5-Jod-l-athoxybenzthiazól, C3I V  
ONJS, Nadeln aus A., F. 225—226°. 5-Jod-l-oxybenzthiazol, C7H4ONJS, Nadeln aus
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A., F. 225—226°. 5-Jod-l-lceto-2-methyl-l,2-dihydrobenzlhiazol, CsHeONJS, durch
Methylierung des Yorigen oder durch Erhitzen der Nitrosiminoverb. mit Xylol. Nadeln, 
F. 135°. 5-Jod-l-7iitrosimino-2wethyl-l,2-dihydróbenzthiazól, C8H6ON3J S, aus dem beim 
Erhitzen von 5-Jod-l-aminobenzthiazoI mit CH3J  auf 100° entstehenden amorphen 
Prod. u. N aN 02 in Eg. Lachsrotes mikrokrystallin. Pulver, explodiert bei 160°. — 
p-Bromphenylthioncarbamidsauremethylester, CsHgONBrS, Nadeln aus Methanol, F. 82 
bis 83°. 5-Brom-l-mełhoxybenzthiazol, CgH6ONBrS, aus dem yorigen u. alkal. K3Fe- 
(CN)e oder durch Bromieren von l-Methoxybenzthiazol in Chlf. u. Zers. des Perbromids 
mit A. Nadeln aus Methanol, F. 82—83°. Gibt bei der Hydrolyse 5-Brom-l-oxybenz- 
thiazol, F. 223—224°. — Phenylthioncarbamidsauremethylester, C8H9ONS, aus Phenyl- 
senfól. F. 93°. l-Methoxybenzthiazol, CgH7ONS, Nadeln aus Methanol, F. 88—89°.
5-Bro7n-l-keto-2-methyl-l,2-dihydrobenzthiazcl, aus 5-Brom-l-oxybenzthiazol mit (CH3)„ • 
S 04 u. 25%ig- NaOH; beim Erhitzen mit (CH3)2S 04 allein oder in Ggw. von Aceto- 
nitril erfolgt keine Veranderung. F. 125— 126°. -— 'p-Chlorphenylthiourethan, F. 98°.
5-Chlor-l-athoxybenzthiazol, C9H80NC1S, Tafeln aus A., F. 60—61°. 5-Cldor-l-oxy- 
benzthiazol, C7H40NC1S, Nadeln, F. 204°. 5-CMor-l-kcio-2-mclhyl-l,2-dihydrobe7>z- 
thiazol, CgHjONCIS, durch Methylieren des Yorigen oder durch Erhitzen der Nitrosimino- 
verb. mit Xylol. Nadeln, F. 112°. 5-Chlor-l-7iitrosimino-2-methyl-l,2-dihydrobenz- 
thiazol, C8H6ON3ClS, aus dem beim Methylieren von 5-Chlor-l-aminobenzthiazol ent
stehenden amorphen Prod. durch Acetylieren, Verseifen des Acetylderiv. (F. 197°) 
u. Behandeln mit NaNO, u. Eg. Explodiert bei 138—139°. — 5-Nilro-l-oxybenzih.iazol, 
aus 1-Oxybenzthiazol u. H N 03 (D. 1,5) unterhalb 8°. Fast farblose Krystalle aus A. +  
Athylacetat, F. 251°. 5-Nilro-l-keto-2-melhyl-l,2-dihydróbenzthiazol, durch Methylierung 
des Yorigen, durch Erhitzen der N itrosim inoY erb. oder aus l-Keto-2-methyl-l,2-dihydro- 
benzthiazol u. rauchender H N 03 bei 0—8°. Gelbe Nadeln aus A. +  Athylacetat, 
F. 162— 163°. — Absorptionsspektren von l-Oxy-5-methylbenzthiazol in Methanol, 
NaOH, KOH u. NaOC2H5-Lsg., Yon l-Keto-2,5-dimeihyl-l,2-dihydrobenzthiazol in 
Methanol u. von l-Meihoxy-5-methylbenztMazol (aus l-Chlor-5-methylbenzthiazol u. 
NaOCH3; F. 45°) in Methanol vgl. Original. (J. chem. Soc. London 19 3 5 . 1755— 61. 
Dez. Brighton, Technical College u. Aligarh [Indien], Muslim UniY.) O s t e b t a g .

Chiragh Hasan und Robert F. Hunter, Die Ungemtigtfait und tautomere 
Beweglichkeit hcltrocyclischer Yerbindwigen. VH. Sdenazólderivaie. (VI. vgl. vorst. 
Ref.) Wie theoret. Yorauszusehen war, zeigen SelenazolderiYY. mit dem System
I ^  II dasselbe Verh. wie ihre Thiazolanalogen. Es war nicht moglich, 1-Aminobenz- 
selenazol (I II, X  =  NH), das aus Phenylselenohamstoff leicht erhaltlich ist, auf 
Beweglichkeit zu untersuchen, weil die Isolierung Yon asymm. Phenylacetylseleno- 
harnstoff nicht gelang. Methylierung von 1-Aminobenzselenazol liefert 1-Imino-
2-methyl-l,2-dihydrobenzselenazol, vielleicht aueh geringe Mengen 1-Methylamino- 
benzselenazol; dieses wurde aus symm. Phenylmethylselenohamstoff synthetisiert. 
Einw. von Acetanhydrid liefert 1-Acetaminobenzselenazol, das ebenfalls aus symm. 
Phenylacetylselenohamstoff dargestellt wurde. Die Ggw. einer Aminogruppe wurde 
femer durch Darst. eines unbestandigen Diazoniumchlorids nachgewiesen, das beim 
Erhitzen mit HC1 1-Chlorbenzselenazol lieferte. — Durch Austausch Yon H gegen 
C6H5 wird die Iminodihydroform stabilisiert; die Methylierung von 1-Anilinobenz- 
selenazol (I ^  II, X =  N-C6H5) liefert ein Gemisch von m  u. IV, worin III iiber- 
wiegt. — 1 -Oxybenzselenazol (I ^  II, X  =  O), entsteht aus o-Aminoselenophenol u. 
COćl.. u. bei der Hydrolyse yon 1-Chlorbenzselenazol u. wird am besten durch Red. 
von Bis-o-urethanophenyldiselenid mit Sn u. HC1 dargestellt. Es liefert beim Methy
lieren in alkal. Lsg. l-Keto-2-methyl-l,2-dihydrobenzselenazol, dessen Konst. durch 
Synthese aus dem l-Iminoderiv. festgestellt wurde. — 1-Mercaptobenzselenazol 
(I II, X =  S), erhalten durch Einw. Yon CSC1, oder CS. auf o-Aminoselenophenol 
oder aus 1-Chlorbenzselenazol u. NaHS, liefert bei der Methylierung ein óliges Prod., 
in dem wahrscheinlich das erwartete S-Methylderiy. vorliegt; es ist von dem aus Keto- 
methyldihydroselenazol u. P„S5 erhaltenen N-Methylderiv. yerschieden. —  Bei Verss. 
zur Darst. von l-Brom-/J-naphthylthiohamstoff aus l-Brom-/J-naphthylaminhydro- 
chlorid u. KCNS wurde ein Y ó ll ig  anderer Rk.-Verlauf beobachtet, der zur Bldg. von
l-Ami7io-a.-napMhothiazól fiihrte. In ahnlieher Weise entsteht 1-Amino-a-naphtho- 
selenazol (V VI) aus Bromnaphthylamin u. KCNSe. Da es nicht móglich war, 
Selenhamstoffe aus Arylaminsalzen u. KCNSe darzustellen, Yerlauft die Rk. wahr
scheinlich unter intermediarer Bldg. von VII. 1-Anilino-a-naphthoselenazol entsteht 
aus symm. Phenyl-^-naphthjiselenhamstoff durch Einw. von Br.
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V c r s u c h e .  PhenyliminocarbonylcMorid, aus Phenylsenfól u. Cl, jn CC14. Kp. 205 
bis 206°. Phęnylsdenocarbimid, C6H5-N : CSe, aus Phenyliminocarbonylchlorid u. 
Na-Selenid in A. Das Prod. enthalt Phenyliminocarbonylchlorid, das bei der Konden- 
sation mit Aminen nicht stort; bei der Dest. (Kp.6_8 120—130°) erfolgt betrachtliche 
Zers. Beim Aufbewahren setzen sich braune Nadeln u. farblose Krystalle ab; indessen 
zeigen frisch dargestellte Praparate dasselbe Verh. wie die von den Krystallen befreiten. 
Phenylselenohamstoff, aus C6H5• N : CSe u. NH3 (D. 0,880). Nadeln aus Bzl., F. 182°; 
die Schmelze ist schwarz u. wird bei 216—218° gelb. Wird beim Aufbewahren am Licht 
erst rotlich, dann grau. 1-Aminobenzsdenazol, C-H6N2Se (I ^  II, X =  NH), aus 
Phenylselenohamstoff u. Br in CC14 +  Chlf.; man behandelt das Rk.-Prod. mit gesatt. 
SO,. Nadeln aus Bzl. -f- Lg., F. 142°. l-Imino-2-methyl-l,2-dihydrobenzselenazol, 
CsHaN.,Se, aus l-Aminobenzselenazol mit (CH^SO,! in Methanol auf dem Wasserbad 
oder mit CH3J bei 100°. Gelbe Krystalle, F. 104°. Gibt mit NaNO, in Eg. 1-Nitros- 
imino-2-methyl-l,2-dihydróbenzsdenazol, C8H,ON3Se, braune mkr. Krystalle, esplodiert 
bei 142—143°. — Symm. Phenylmethylsdenohamstoff, CgH10N2Se, durch Zufiigen von 
33%ig. wss. Methylaminlsg. zu C6H5-N: CSe in Bzl. Prismen, F. 111°, wird beim Auf
bewahren erst rotlich, dann grau. 1-Melhylaminobenzsdenazol, CgHgN2Se, aus dem 
vorigen u. Br in CC14 -f  Chlf. nach Behandlung des Prod. mit S 02. Nadeln aus Bzl., 
F. 140°. — 1-AcełamiTiobenzselenazol, C9H8ON2Se, aus l-Aminobenzselenazol u. Acet- 
anhydrid (neben einer unbekannten Verb., Nadeln, F. 130°) oder aus symm. Acetyl- 
phenylselenohamstoff u. Br in Chlf. +  CC14 (nach Einw. von S 0 2). Nadeln u. Wurfel, 
F. 190°. Symm. Acetylphenylsdenoharnstoff, C9H]0ON2Se, aus Phenylselenohamstoff 
u. Acetanhydrid bei 80°. Hellbraune Tafeln aus Athylacet-at, F. 195°. — Symm. 
Diphenylsclenofiarnstoff, aus C6H5-N:CSe u. Anilin in Bzl., Tafeln aus A., F. 192 
bis 194°; die schwarze Schmelze wird bei 216—218° gelb. l-Anilinobenzsdemizol, 
Ci3H10N2Śe (I II, X  =  NC6H5), aus dem vorigen u. Br in Chlf. +  CC14 nach Einw. 
von S 0 2. Nadeln aus A., F. 170°. Pikrat, C13H10N2Se +  C6H30 7N3, gelbe Nadeln, 
F. 245°. l-Phenylimino-2-methyl-l,2-dihijdrobenzsdenazol, entsteht ais Hauptprod. 
beim Methylieren des vorigen mit (CH3)2S 04 in sd. Methanol u. nachfolgendem Kochen 
mit NaOH. Pikrat, F. 172°. 1 -Melhylanilinobenzsdenazol, ais Nebenprod. beim
Methylieren Ton Anilinobcnzthiazol; Synthese aus 1-Mercaptoselenazol u. Methyl- 
anilin bei 170—180°. Pikrat, Ci4Hi2N 2Se +  C6H30,N 3, gelbe Nadeln aus Bzl., F. 200°. — 
Bis-o-nitrophenyldiselenid, durch Behandeln einer alkoh. Lsg. von o-Nitrophenyl- 
selenocyanat mit Na-Stucken. Braune Nadeln aus Bzl., F. 209°. Bis-o-amiv.opke.nyl- 
disdenid, aus der Nitroverb. durch Kochen mit NaHS in ed. A. u. Behandeln des Rk.- 
Prod. mit H20 2 in W. Braune Tafeln aus A., F. 80°. Bis-o-carbat}ioxyaminoj)henyl- 
disdenid, C16H20O4N2Se2, aus der Aminoverb. u. C1C02C2H5 auf dem Wasserbad. Braune 
Nadeln aus A., F. 110°. 1-Ozybenzselenazol, C7H50NSe (I ^  II, X =  O), aus dem 
vorigen durch Einw. von Sn u. sd. konz. HCI, durch Red. von Bis-o-aminophenyl- 
diselenid mit Zn-Staub u. wss.-alkoh. HCI u. Behandeln des entstandenen gelben 
Zn-o-Aminoselenophenolats mit C0C12 in sd. Toluol oder durch Kochen von 1-Chlor- 
benzselenazol mit A. Nadeln aus A., F. 140°. 1-Chlorbenzsdenazol, durch Diazotieren 
von l-Aminobenzselenazol mit NaN02 u. HCI u. Kochen der mit konz. HCI versetzten 
Diazolsg. Rotliches Ol. — l-Keto-2-mdhyl-l,2-dihydróbenzselenazol, C8H7ONSe, durch 
Methylieren von l-Oxybenzselenazol mit (CH3)2S04 in sd. Methanol oder durch Erhitzen 
von l-Nitrosimino-2-methyl-l,2-dihydrobenzselena7.ol mit Xylol. Tafeln aus Bzl., 
F. 60°. — 1-Mercaptobenzselenazol, C7H5NSSe, durch Einleiten yon H2S in ein Gemisch 
von Bis-o-nitrophenyldiselenid, NaSH, wss. NaOH u. CS2 u. nachfolgendes Erhitzen, 
durch Einw. von CSC1, auf Zn-o-Aminoselenophenolat in Chlf. u. W. sowie aus 1-Chlor- 
benzselenazol u. NaSH in sd. A. Nadeln aus A., F. 159°. Gibt mit (CH3)2S 04 in sd. 
Methanol 1-AIethylmercaptobenzselenazol, C8HTNSSe, gelbliches 01; HgCl2-Verb., gelbe 
Nadeln aus Bzl., F. 208° (Zers.). — l-Thion-2-methyl-l,2-dihydrobenzsdenazol, C8H7NSSe, 
aus l-Keto-2-methyl-l,2-dihydrobenzselenazol u. P2S5 bei 130—140°. Krystalle aus
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Methanol, F. 80°. — J-Amino-a-naphthoselenazol, CnH8N2Se, aus l-Brom-/?-naphthyl- 
aminhydrochlorid u. KCNSe in wss. A.; man bewahrt 12 Stdn. auf u. dampft dann 
auf dem Wasserbad ein. Tafeln aus A., F. 262°. Wird allmahlich rotlich, gibt beim 
Diazótieren u. Kuppeln mit a-Naphthol einen roten Azofarbstoff. Acetylderival, 
C13H10ON2Se, Tafeln aus A., F. 250°. Bis-2-amino-a-naphthyldiselenid, C20H16N2Se2, 
durch Schmelzen von 1-Amino-a-naphthosolenazol mit NaOH u. Oxydation mit Luft. 
Braune Tafeln, erweicht bei 80°, zers. sich bei 120°. Symm. Phenyl-p-naphłhylseleno- 
hamstoff, C17Hi4N2Se, aus /?-NaphthyIamin u. C6H5-N:CSe in Bzl. F. 174°. Gibt bei 
Einw. Yon Br in ĆC14 +  Chlf. u. Behandlung des Prod. mit S 02 1-Anilino-a-naphth o - 
sdenazol, C17Hi2N2Se, Nadeln aus Athylacetat, F. 210°. l-Mermj>to-3.-naphthosdenazol, 
CuH7NSSe, durch Erhitzen von Bis-2-amino-a-naphthyldiselenid, NaSH, wss. NaOH 
u. CS2 im H2S-Strom. Gelbe Nadeln aus A., F. 228°. (J. chem. Soc. London 1935. 
1762—66. Dez. Aligarh [Indien], Muslim Univ.) OsTERTAG.

M. I. Uschakow, S. S. Lifschitz und N. W. Shdanowa, Reduktion des Pyńdins 
zu Piperidin in Gegenwart von Nickd. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimiil 5 (68). 993—95. 1935. Moskau.
— C. 1935. II. 516.) B e r s i n .

Edward Zrike und H. C. Lindwall, Cliinolonsiiuren aus Oxindolderivaten. Phenyl- 
essigsaureathylester kondensiert sich in absol. A. mit Isatin in Ggw. von Diathylamin 
zu I, das beim Erwarmen mit konz. HC1 in H iibergeht. Malonitril kondensiert sich 
mit Isatin zu 3-[Dicyano-methylenox]-indol (III) (vgl. W a lte r , Ber. dtseh. chem. 
Ges. 35 [1902]. 1321), dessen Red. IY ergibt. IV liefert mit h. Losungsmm. eine rote 
Substanz, die nicht weiter untersucht wurde; bei Hydrolyse mit Alkali oder Saure 
bildet es V (vgl. A eschlim ann, J. chem. Soc. London 128 [1926]. 2902). In Analogie 
hierzu war zu erwarten, daB Hydrolyse von U l zu einer entsprechenden einbas. Saure 
fiihrcn wurde. Es entstand jedoch eine Verb. VI, augenscheinlich eine zweibas. Saure 
(2-Chinolin-3,4-disaure ?), denn sie bildet ein Disilbersalz u. einen Diathylester, ihre 
Konst. muB aber noch auf anderem Wege erhartet werden. VI ergibt bei Red. mit Zn 
u. Essigsaure auf dem Dampfbad bzwr. mit Na-Amalgam bei tieferen Tempp. V (u. C02). 
Bei Kondensation von Cyanacetamid mit Isatin entsteht VII, das bei Saurehydrolyse 
ebenfalls VI ergibt. Auch der Tetraathylester vom 3,3-Bis-[dicarboxymethyl]-oxindol 
( VIII) (vgl. L in d w a ll u . H il l ,  C. 1935. II. 367), der in Ggw. von ilineralsaure auBer- 
ordentlich bestandig ist, geht unter der Einw. von uberschiissigem h. Alkali in VI 
iiber. Bei Behandlung mit weniger Alkali oder bei kurzerer Erhitzungszeit bildet sich 
ein rotes Zwischenprod. (es wurde nicht weiter untersucht), das bei weiterer Alkali- 
einw. auch VI ergibt. Alle VI-Verbb. erwiesen sich ais ident.

OH C.Hi CN CONH:

i C r - f — ct  i t  P r p —?n Tu C r t H
l^ y ^ y co  GOOCiHi c® \ y ! \ ^ c °  cx

NH NH NH
V e r  s u c h e .  3-Oxy-3-[phenyl-carbdihoxy^mełhyl]-oxindol (I). Aus Bzl.-Lg. 

Nadeln, F. 154— 156°. Ausbeute 71°/0. — 3-Phenyl-2-<Jiinolon-4-carbonsaure (II), 
C16Hu 0 3N. Aus Eg. Krystalle, F. 295°. Ausbeute 90°/o. — 3-[Dicyano-mełhyl\-oxindol
(IV). Darst. aus „Isatomalonitril“ (HI), vgl. oben. Aus wenig Aceton lange Nadeln, 
die bei etwa 160° dunkel werden u. bei 183—185° schm. Ausbeute 80°/„. — 1,2,3,4- 
Tetrahydro-2-chinoIon-4-carłxmsaure (V). C10H9O;}N. Aus A. Nadeln, F. 217—218°. —
3-[Cyan-formamido-mdhy1en]-oxindol (VII). Aus A. rote Krystalle, F. 248—250°. —  
Fcr6. VI, CuHt0 5N. Darst. aus HI, VII oder M il. Aus W. kurze weiBe Nadeln, F. uber 
340°; CnH50 5NAg2; Diathylester, C15H150 5N, gelbliche, flachą Nadeln, F. 150—151®. 
(J. Amer. chem. Soc. 58. 49—50. Jan. 1936. New York, N. Y., Nichols Lab. of 
Univ.) P a n g r itz .

O. Lutz und A. Krauklis, Uber die Synthese der Bernsteinsaurtisochinolinium- 
betaine. Chinolin, Acridin u. andere tertiare heterocycl. Basen reagieren nicht wie 

Pyridin mit opt.-akt. u. rac. Halogenbemsteinsauren (vgl.

V
Ber. dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 2637) unter Bldg. von 
\  Betainen, die auch von den maleinsauren Salzen aus erhalten

werden kónnen (vgl. P f e i f f e r ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 47 [1914] 
1592), wahrend Isochinolin nach beiden Methoden H liefert.

OC-O—N Y e r s u c h e. Saures maleinsaures Isochinolin, CnHn0 4N,
HiC-----CH-COOH aus aąuimolekularen Mengen der Komponenten in A.; F. 103°.
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iZ2°4 =  1,442. — Bcrnsteinsdureisochinolinium Betain, C13H110 4N -f- H20  (II), a) durch 
Erhitzen von vorigem bis zum E.; aus W. Nadeln, F. 149—150°; <i2l)4 =  1,396; b) aus 
Maleinsaure u. Isochinolin in Methanol oder W.; Nd. aus W. Nadeln. Wasscrfreies 
Betain bei 100° im Vakuum; schwach rosa, F. 151—152°. — Die aus Isochinolin u. 
Fumarsaure bzw. 1-Brombernsteinsiiure erhaltenen Verbb. besitzen die gleichen Kon- 
stanten. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 419—22. 5/2. 1936. Univ. Riga, Chem. Laborat. 
fiir Medizin.) H a n e l .

R. K. Summerbell und L. N. Bauer, Studien in der Diozanreihe. II. Aryl- /  
substiluierte Diornne-, Synthese von p-Dioxen. (I. ygl. Ch r is t  u. S u m m e r b e l l , C. 1 9 3 4 . /
I. 392.) Entgegcn der Erwartung entsteht bei der Umsetzung von 2,3-DicMor-l,4-dioxan 
mit C„H5MgBr nur ein ster. einheitliches 2,3-Diphenyl-l,4-dioxan (I); dio Methodo

0 wurde auf die Gewinnung anderer diaryliertcr
Diozane ausgedehnt. Mit C6H5 • CH2MgBr er-

II ' f | , bałt man nur eine geringe AuBbeuto an den
H,C\ / CH entsprechenden 2,3-Dibenzylverb., wahrend die

o Umsetzung mit C2H5MgBr hauptsiichlich p-Di-
oxen (II) liefert nach der Gleichung:

C4H60 2C12 +  2 C2H6-MgBr C4H60 2 +  MgBr, +  MgCl2 +  C2H„ +  C2H4;
2,3-Diathyl-l,4-dioxan entsteht nur in untergcordnetem Mali, es wurde noch nicht 
gereinigt u. naher untersucht. Entsprechendes gilt fiir die Rk. von Dichlordioxan 
mit Methyl- u. Butyl-MgBr. II gibt mit Cl2 bzw. Br2 2,3-Dicblor(dibrom)-l,4-dioxan, 
mit HC1 Monochlordioxan, das mit C6H5MgBr in A. Monophenyldioxan liefert. Eine 
rationelle Namengebung fiir die Kórperklasse wird vorgescblagen.

V e r s u c h e .  2,3-Dichlor-l,4-dioxan, F . 28—30°. — 2,3-Diphenyl-l,4-dioxan (I),
F. 49—50°. Entsprechende Di-o-tolylverb., CI8H200 2, F. 105,7—106,2° (korr.); Di- 
ni-lolylverb., F. 84,2° (korr.), Pikrat, F. 91—92°; Di-p-tolylverb., F. 56—57,2° (korr.), 
Pikral, F. 96,5°; Di-p-chlorphenylverb., C16Hh0 2Ć1,, F. 152—153° (korr.); Di-p-anisyl- 
verb., C18H20O4, F. 79—80,2° (korr.), Pikrat, F. 107—108°; Di-a-napMhylverb., C2tH20O2, 
Kp.3_4 255—258° (unkorr.), Pikrat, F. 166— 167°; Dixenylverb., C2eH2ł0 2, F. 144,5 
bis 146° (korr.); Dibenzyherb., C18IŁ!0O2, F. 62,2° (korr.). — p-Diozcn, C4H60 2, entsteht 
aus 2,3-Dichlordioxan u. Methyl-, Athyl- oder Butylmagnesiumbromid in A. Kp.;49>9 
94,2°; D.2°4 1,083; nD22'6 =  1,4375; nD“  =  1,4362. Bei der Darst. mit CĄM gBr 
entsteht daneben eine El. vom Kp.748 164—175° (unreines 2,3-Diathyl-l,4-dioxan), 
mit C4H,MgBr eine FI. vom Kp.16_,7 120—122° (2,3-Dibutyl-l,4-dioxant) u. eine FI. 
vom Kp.747 122,5— 125°, nn20 =  1,3985 (n-Oclan ?). p-Dioxen gibt in CCl4-Lsg. bei 0° 
unter W.-AusschluC mit CU 2,3-Dichlor-l,4-dioxan, mit Br2 2,3-Dibrom-l,4-dioxan, 
C4Hę02Br2, ICrystalle (aus A.). F. 69—70°. Zers. sich allmahlich, liefert mit CeH6MgBr | 
in A. Diphenyldioxan, F. 49°. Ozonisierung yon p-Dioxen fiihrt zu Ameisens&ure [ 
(p-Bromphenacylestcr, F. 140°) u. 'Iłhylengtykol' (Dibńizoat, F. 70°). p-Dioxen addiert , 
bel Ô  HCI unter Bldg. von Mmiochlóraioxan, C4H,Ó2C1, das wegen seiner Zersetzlichkeit 
schwer zu reinigen ist. Kp.14 62—63°; D.2020 1,27 6. Bei Ggw. von BiCl3 entsteht nicht 
Monochlordioxan, sondem anscheinend ein hochsd. Polymeres des p-Dioxens. — 
Monophenyl-p-dioxan, CI0H12O2, aus Monoehlordioxan u. C6HjMgBr in A. Krystalle 
(aus A. oder PAe.), F. 46°. Gibt mit KMn04 Benzoesaure. (J. Amer. chem. Soe. 57. 
2364— 68. Dez. 1935. Eyanston, Illinois, Chem. Univ. Lab.) H. Ma y e r .

W illiam T. Caldwell und W illiam M. Ziegler, Eine Synthese des 4-Athyl-
6-aminopyrimidins. Propionylessigsaureester kondensiert sich mit Pseudoathylthio- 
bamstoffhydrobromid in a b s o l .  m e t h y l a l k o h .  (statt wss.!) KOH-Łsg. in 
SO^ îg. Ausbeute zu 2-Athylmercapto-4-athyl-6-oxypyrimidin (F. 89°), dessen Hydrolyse 
in 86,5°/0ig. Ausbeute 4-Alhylumcil, CeH ,0 2N2 vom F. 204—205° ergibt. Dieses geht 
bei Rk. mit POCl3 am RiickfluC in 2,6-Dichlor-4-athylpyrimidin, C„H8N2C12, Kp,7 103 
bis 107° iiber, das nach Behandlung mit HJ u. rotem P am RiickfluB 4-Athyl-6-oxy- 
pyrimidinhydrojodid, CeH8ON2-HJ, bildet, gelbe Krystalle, die bei 160° zu sintem 
beginnen u. bei 170,5— 171,5° schm. Wird dieses wiederum mit P0C13 wie oben um- 
gesetzt, so entsteht, auf Eis gebracht, eine dunkle teerige M., die jedoch durch Be
handlung mit k. gesatt. S 02-Lsg. in eine gelbe Lsg. uberfuhrt werden kann; aus ihr 
v>iid4-Alhyl-6-chlorpyrimidin gewonnen, C6H7N2C1, Kp. 193°. Wird dieses mit ges&tt. 
absol. alkoh. NH3 4 Stdn. lang im Autoklayen auf 150° erhitzt, so werden nach Auf- 
arbeitung des Rk.-Prod. weiBe, nadelahnliche Krystalle des Trihydrats vom 4-Aihyl-
6-aminopyrimidin, C6HsN2-3 H20 , F. 47,5— 48°, erhalten. Die Verb. riecht pyridin- 
ahnhch, eine wbs. Lsg. reagiert lackmusalkal. Die wasserfreie SubBtanz hat den F. 87,5
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bis 88°. Pikrat, gelbe Krystalle, F. 204—205°. Hydrochlorid, F. 198—199°; AuricJdorid, 
C6H9N3'HAuC14, gelbe, lange Nadeln, F. 150— 151°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 78—79. 
Jan. 1936. Philadelphia, Penna, College of Liberał Arts and Sciences of Tempie 
Univ.) _ P a n g r it z .

W . T. Forsee jr. und C. B. Pollard, Derivate des Piperazins. VIII. Komdensaticm 
mit Aldehyden. (VII. ygl. A d e lso n , Mac D o w e ll  u . P o lła r d , C. 1 9 3 6 . I. 74.) 
Die Kondensation von Piperazin mit Formaldehyd, Acetaldehyd, Butyraldehyd, 
Benzaldehyd, Salicyl-, p-Tolyl- u. o-Chlorbenzaldehyd ergab auBer im Fali des Acet- 
u. Butyraldehyds, welche Verbb. unaufgeklarter Struktur liefern, Verbb. des nebenst. 

t r n  p r  \  Typus, die in allen Losungsmm. unl. u. in der
f—N< c i I 2'.cn ’> N—*-®l(E)—J Region des F. unstabil sind. t)ber den Poly-

3 s n merisationsgrad ist nichts bekannt. Bei An-
wendung von N-Phenylpiperazin entstehen unter Vermeidung der Polymerisation die 
entsprechenden krystallisierten N-Bis-(N'-phenylpiperazyl)-aUcyl(aryl)-methane (C6H5* 
NC4H 8N)2CH-R. — Methylenpiperazin, (—NC4H8N-CH2—)n, auch erhalten aus 
Piperazin u. CH2J2. F. oberhalb 300°. — Bemzalpiperazin, [—NC4H8N'GH(C6H5)—]n, 
analog erhalten; F. 265—270° (Zers.); o-Ozybanzalmrb., [—NC4H8N-CH(C6H4-OH)—]n, 
F. 210° (Zers.); p-Melhylhe.nzalve.rb., [—NC.,HSN ■ CH(C9H4• CH3)—]n, F. 275° (Zers.); 
o-Chlorbe7izalverb., [—N • C4H8N • CH(C8H4• Cl)—]n, F. ‘240° (Zers.); p-Methoxybenzal- 
verb., [—N-C.,H8N • CH(CaH, • OCH.,)—]n, F. 290° (Zers.). — N-Bis-(N'-phenylpiper- 
azyl)-melhan, (C6H5-NC4H8N—)2CH2, erhalten aus N-Phenylpiperazin u. CH20  oder 
CH„J2, F. 123—124°. — Entsprechende Acelaldehydve.rb., (C6H5-NC4H8N—)»-CH(CH3),
F. 121—123°; Benzaldehydverb., (CeHs• NC.,H8N—)„• CH(C6H5), F. 125—126'°; p-Tolyl- 
aldehydverb., (C6H5-NC4H8N—)2-CH(C6H4-CH3), F. 144—144,5°; Anisaldehydverb., 
(C6HS-NC4H8N—)2‘0 1 1 (0 5 11 .1 -OÓH3), F. 135—136°. Samtliche Kondensationsprodd. 
werden durch Sauren leicht zers. (J. Amer. chem. Soc. 57 . 2363—64. Dez. 1935. 
Gainesville, Florida, Organ. Chem. Lab.) H. M ayer.

D. J. Bell, Eine bewahrte Darstellungsmethode fiir Diacelonglucose. 100 g a-GIucose 
werden mit 2 1 Aceton, denen 80 ccm konz. H2S 04 zugesetzt sind, 4—5 Stdn. geschuttelt. 
Es wird mit wasserfreiem Na2C03 neutralisiert, filtriert u. das Filtrat zur Trockne 
eingedampft. Die Lsg. des Riiekstands in k. W. wird 3-mal mit Bzl. extrahiert, dio 
Ausziige werden 2-mal mit wenig W. gewasehen. Die rereinigten wss. Lsgg. werden 
mit Norit geschuttelt, filtriert u. 6-mal mit Chlf. (1/B Vol.) ausgezogen. Die Chlf.- 
Ausziige ergeben nach Trocknen uber entwassertem Na2S04 u. Eindampfen im Vakuum 
102—106 g Diacetonglucose. Aus der wss. Schicht erhalt man ca. 20 g Monoaceton- 
glucosc. (J. chem. Soe. London 1 9 3 5 . 1874—75. Dez. Aberdeen, Univ., Marischal 
College.) E l s n e r .

S. Lee und I. Sakurada, Bielehtrkche Untersuchungen Uber GeUulosederimle in 
organischen Flussigkeiten. V.—VII. (IV. vgl. C. 1 9 3 6 . I. 1425.) DE-Messungen an 
Bzl.-Lsgg. von Athyl- u. Benzylcellulose bei yerschiedenen Tempp. Die Molekular- 
polarisation yon Athylcellulose ist stark konzentrationsabhangig. Athyleellulose 
scheint sich zu dipollosen Komplexen zu assoziieren, wobei das Massenwirkungsgesetz 
gultig ist. Das Dipolmoment (berechnet auf das C6-Grundmolekul) ist stark temperatur- 
abhangig, wahrscheinlich infolge zunehmender Drehbarkeit der Dipolgruppen mit 
steigender Temp. Dio GróCe des Dipolmoments eines langen, starren Molektils wird 
theoret. abgeleitet. Es ist moglich, daB das bei einer bestimmten Wellenlange ermittelte 
Dipolmoment in bezug auf das C6-GrundmolekuI mit steigendem Mol.-Gew. ein 
Masimum durehlauft. Athylcellulose besitzt gegenuber Benzyl- u. Triacetylcellulose 
die beste Loslichkeit u. das gróBte Dipolmoment. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
389 B. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) N e u j ia n n .

S. Oguri imd T. Yoshida, Hygroskopische Feuchtigkeit ton Cellulose. XIII. In- 
direkte Bestimmung der Adsorptionstcdrme. fon Wasserdampf an Cellulose. (XII. vgl. 
C. 1935- I. 175.) An Stelle der bei den friiheren Unterss. yerwendeten Quarzfaden- 
waage yon Mc B a in  u . B a k e r  wurde diesmal eine gewohnliche analyt. Waage benutzt, 
an der an einem Platindraht Standard(-baumtcoU-)celluloee (Verf. der Amerikan. Chem. 
Ges.) in einem darunter stehenden Thermostaten hing. Zur Erzielung bestimmter 
W.-Dampfdrucke wurde H2S 04 yerschiedener Konz. benutzt. Die Einstellung dra 
Adsorptionsgleicłigeivichts dauerte ~  30 Stdn. Bei iiber 40% relatiyer Feuchtigkeit 
muBte die Adsorption des Platins u. des Glases berucksichtigt werden. tJberein- 
stimmend mit den friiheren Yerss. wurde gefunden, daB die W.-Dampfadsorption bei 
konstanter relatiyer Feuchtigkeit nahezu unabhangig von der Temp. ist (MeBbereich
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15— 25°). Aus den Gleichgewichtsdrucken wurde nach der Gleichung von CŁAUSIUS- 
Cl a p e y r o n  die Adsorptionswarme berechnct u. wie friiher mit der Quarzfadenwaago 
zu ~  10 000 cal/Moi. gefunden. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 434 B—36 B. 
1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) N e u m a n n .

Sutezo Oguri, Untersuchungen uber photochemische Gellulosereaklionen. III. Be- 
stimmung der spektralen Energieverteilung des Lidites einer Quecksilber-Qvarzlampe. 
(II. vgl. C. 193 5 .1. 1552.) Ausfiihrung der Messungen mittels Spektrometer u. Thorrao- 
saule mit Galyanometer. Tabellar. u. graph. Darst. der Ergebnissc. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 38. 392 B—93 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) N e u m a n n .

G. Saito, Uber die Alterung der Alkalicellulose. (Vgl. C. 1936. I. 232.) Goreinigto
Baumwollwatte wurde 2 Stdn. bei 20° in 18%'g- NaOH getaucht, bis zum 3-fachen des 
urspriinglichen Gewiehts abgeprefit, zerfasert (bei 17—22°) u. 3 Stdn. nach Tauohbeginn 
in einem Thermostaten einem Gasstrom (Luft, 0 2, N2, C02) 1 Stde. ausgesetzt. Die 
Alterung dauerte 3 Stdn. bis 6 Tage bei 0, 10 u. 25". Dio Proben wurden mit W., verd. 
Eg., wieder mit W. gewaschen u. an der Luft getrocknet. Zur Visoositiltsbest. wurde dio 
Cellulose im Viscosimeter unter einem indifferenten Gase in SCHWElZBRs Reagens gel. 
Ausfiihrung der Messungen mit einem Capillaryiscosimeter bei 25° u. Cellulosekonzz. 
von 0,5, 0,25 u. 0,l°/o- Bercelmung der relatiyen Yiscoaittlt nach Anbringung der 
HAGENBACH-CoUETTEsehen Korrektur. Graph. Darst. der reduzierten Viseositilt in 
Abhangigkeit yon der Konz. u. Best. des Limeswertes (limc— >• 0 t] sp/c) durch 
Extrapolation. Die Probe, dereń NaOH durch C02 in NaHC03 yorwandelt worden 
war, zeigte fast keinen Abbau wahrend der Alterung. Bei der Alterung in N2-Atmo- 
sphare erfolgte eine geringe Viscosit&teabnahme durch an dor Alkalicelluloso ad- 
sorbierte u. bei der Probeentnahme eindringende Luft. Die Viacositiitsunter8chiede 
bei yerschiedenen Konzz. sind um so groCer, je geringer der Abbau wahrend der 
Alterung wrar. Die Viscositatsvcrminderung wachst mit steigender Temp., bosonders 
am Anfang der Alterung. Aus den Verss. folgert Vf., daB dio Oxydation bei der 
Alterung nicht nur eine Micellaroberfliichenrk. ist, sondern daB alle Celluloseketten 
gleichmaBig u. anniihemd in der Mitto gespalten werden. Die 8trukturviscosildt wird 
dadurch erklart, daB die Wechselwrkg. der Teilehen mit wachsender Strómungsgeschwin- 
digkeit infolge zunehmender Orientierung kleiner wird. Die Best. des Depolyineri- 
sationsgrades der Cellulose aus den Eigg. ilirer Lsgg. ist unmoglich, wenn dor Lsg.- 
Zustand unbekannt ist, donn die Voraussetzungen fiir ElNSTEINB Vifleositatsformol 
sind hier nicht erfiillt: die Celluloseteilchen sind unstarr u. langgestreckt, auch in vord. 
Lsgg. findet Wechselwrkg. untereinander (Zweier-, in hoheren Konzz. auch DreierstOBe) 
u. mit den Losungsmittelmolekiilen (Solvatation) statt. DaB der Dispersit&tsgrad dio 
Holie der ViscositS.t bedingt, wird durch diese Wechselwrkg. erklart. Die TeilchengróBo 
wird aus physikal. Daten (osmot. Druek, Gefrierpunktsemiedrigung, ViBcositiit, Diffusion) 
zu hoeh gefunden. Derartige Rechnungen mussen mit den Liiiicbwerten der Konz. 
(c->- 0) durchgefiihrt werden. (Mh. Chem. 67. 141—58. Jan. 1936. Wion, I. Chem. 
Univ.-Lab.) NEUMANN.

S. Lee und I. Sakurada, Viscosimelrische Untersudiung der BenzolUisungen von 
Athyl- und BenzylceUulose. Aus Viscositatsdaten w'urde nach der aus der PlKKNTHCHER- 
MARKSchen Gleichung abgeleitcten ViBcositatsformel: c/rjlv =  (lOO/a-fp)— (\ja)-c 
der Porm- u. Ladungsfaktor a u. das spezif. Vol. (p graph. ermittelt. Athykelluloee, 
die in Bzl.-Lsg. dielektr. gemessen starkes AssoziationsyermGgen zeigt, gohorcht dieser 
Formel ebenso wie BenzylceUulose, die nicht assoziiert. Mit der Temp. nimmt nur lwi 
Athylcellulose der a-Wert zu. Der rp-Wert nimmt bei Athyl- u. BenzylceUulose sowio bei 
'lYiacetylcellulose in Chlf. mit steigender Temp. ab, ara stflrksten bei Athylcellulose. (J. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 436B—38B. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Neum.

T. Tomonari, Ober die Aufliisung von Nilrocdlulose. I.—III. Inhaltiieh ident. 
mit der C. 1935. II. 3917 referierten Arbeit. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
517 B—28 B. 1935.) N e u m a n n .

H. Muraour, Uber den Ursprung des Slickstoffozyduls und der Blaus&ure bei 
gewissen Arten der Zersetzung von Nilrocellulose. (Vgl. VANDONI, C. 1 9 3 6 .1. 342; P fyj, 
u . R a s e n a c k ,  C. 1909. II. 763.) Vf. nimmt an, daB bei der Zers. yon Nitroccllulone don 
(bisher noch nicht isolierte) Nitroxyl HNO ais Zwischenprod. auftritt u. jo nach der 
Temp. m yerschiedener Weise weiterreagiert: 1. bei niedriger Temp. (— 110°) Zerfall 
des HNO unter Bldg. von jV20; 2, bei hOherer Temp. (z. B. bei der Verbrennung in 
gesehlossenen Baumen) Red. des HNO durch CH4 (das bei der Zers. yon Nitrocellnlose 
in kleiner Menge entsteht) oder Alkyłradikale a u h  dem Celluloserest zu Blausiiure. Vf‘.
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yermutet, daB dio in SchieBbaumwollo stots yorhandenen minerał. Verunreinigungen 
dio Zwischenrkk. bei der Zers. katalyt. beeinflussen, u. daB daher die Zus. der am Ende 
auftrctenden Gase von diesen Verunreinigungen abhangt. (Buli. Soc. chim. France [5]
з. 265—67. Febr. 1936.) N e u m a n n .

N. I. Nikitin, Neue Unłersuchungen auf dem Oebiete der Ligninckemie. Ein- 
gehondo Litoratui^usammenstellung. (Mater. zentr. wisa. Forach.-Insfc. Papierind. 
[ russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Inatitut bumaahnoi Promyschlennosti, 
Materiały Instituta] 1 9 3 4 . Nr. 4. 19—34.) H a n n s  S c h m id t .

K. Fuj ii und T. Matsukawa, Untersuchungen uber Saponinę. IV. Uber das 
Saponin der Friichle einer in China einheimischen Gleditschiaart. (I.) (III. vgl. C. 1 9 3 6 .
I. 77.) N a k a o  (1909) hat aus den Friichten yon Gleditschia horrida Makino ein Gledit- 
schiasaponin (F. ca. 135°) extrahiert u. zu einem Gleditschiasapogenin (F. 270—275°) 
hydrolysiert. Das „Gleditschiasaponin“ von K u b o t a  u. M a t s u s h im a  (C. 1928. I. 
2415) von F. 216—218° war wahrscheinlich ein durch partielle Hydrolyse gebildetes 
Prosapogenin. — Vff. haben aus den Friichten einer chines. Gleditschiaart ein Saponin
и. durch dessen sauro Hydrolyse in alkoh. Lsg. das zugehorige Sapogenin erhalten;
ersteres wird Oledinin, letzteres Oledigenin genannt. Gledigenin besitzt wahrschein- 
lich die Formel C26H4<](0H)(C02H) mit 1 Doppelbindung, welche, wie bei der Oleanol- 
siiuro u. beim Sanguisorbigenin (I. u. II. Mitt.) in fi,y oder y,ó zum C02H zu stehen 
acheint. — Oledigenin, C30H48O3, weiBe Schuppen, F. (korr.) 310° (Zers.). Acetylderiv., 
C32H50O4, HjO, Siiulen, F. (korr.) 264°. Acetylderiv. {iso), C32H5!)0 4, Nadeln, F. ca. 190°. 
Benzoylderiv., C3.H520 4, Schuppen, F. (korr.) 217°. — Oledigenindłhylesler, C32H520 3, 
Nadeln, F. (korr.) 203°. Acetylderiv., C34H54Ó4, Tafeln, F. (korr.) 184°. — Gledigmin- 
bromlacton, CS0H4,O3Br, Nadeln, F. (korr.) 235° (Zers.). Acetylderii'., C32H490 4Br, 
Siiulen, F. (korr.) 200° (Zers.). — Gledigeninacetyllacton, C32H5l)0 4, H20 , Nadeln, 
F. (korr.) 279° (Zers.). (J. pharmac. Soc. Japan 55 . 250—52. Dez. 1935. Kyoto, Phar- 
mazeut. Fachsch. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) L indenbauji.

H. Nakamura, T. Ohta u n d  G. Hukuti, Noliz uber Isoąuercilrin. (Vgl. C. 1935.
II. 3656.) Das 1. c. beschriebene Isoąuercitrin, C2IH20O12, 4H20 , verliert an der Luft
leicht einen Teil seines Kiyatallwassers u. gibt C21H200 12, l 1/* H20 , F. 242—243°; die 
wasserfreic Verb. schm. bei 252—253°. Die ais „Tetraacetylisoquercitrin“ beschriebene 
Verb. (F. 194°) ist in Wirklichkeit Pentaacetyląuercetin; der Zuckerrest ist bei der 
Aeetylierung durch Acetyl ersetzt worden. (J. pharmac. Soc. Japan 55 . 252. Dez. 
1935. Lab. von Sa n k y o  & Co. [Nach engl. Ausz. ref.]) L in d e s b a u m .

Kakuji Goto und Hideo Shishido, Untersuchungen uber Sinomenin. XLIII. 
(XLII. vgl. C. 1 9 3 6 . I. 1025.) I. Vff. haben Dcmethoxydihydrosinomenein (d-Dihydro- 
kodeiium) (I) u. dessen l-Bronulcriv. (diese Yerbb. vgl. C. 1 9 3 1 . Et. 3000) zu den Des-N- 
methylbascn abgebaut u. diese mit den entsprechenden Basen aus Dihydrothebain 
raceniisiert. Beim t)bergang vom Dihydrokodeinon in die Desbase wird der Drehungs- 
sinn nicht umgekehrt (vgl. hierzu C. 1931 . I. 2061), sondern nur das Drehungsvermogen 
stark yermindert, Der weitere Abbau der Desbasen ist bisher nicht gelungen. —  Des-N-

mdhyl-l-bromdem(.thoxydihydrosinomenein (II, X  =  Br), 
C19H„J0 3NBr. 1-Brom-I-jodmethylat mit 2%ig. NaOH
5 Miń! gekocht. Aus A., F. 130°, [x]Du =  +7,00° in 
CH30H. Jodmeihylat, Krystalle, F. 278—279°. — Des-N- 
methyl-1-bromdih ydrokodeinon (II, X  =  Br), CjjH^OsNBr. 
Ebenso aus 1-Bromdihvdrokodeinon (ScHOPP u. P f e i f e r , 
C. 1931 . I. 7S9). F. 132°, [a]Du  =  — 8,00° in CHjOH. — 
d.l-Des-N-meihyl-1-bromdihydrokodeinon, F. 148°. — Des- 

X-mcthyldemelhoxydihydrosinomencin (II, X  =  H). CjąH^OjN. Aus I-Jodmethylat. 
Prismen, F. 120°, M n 11 =  -f4,00° in CHsOH. — 9,10-Dihydroderii\, CjjH^OjN. Durch 
Hydrierung von II (X =  Br) in 0,3%ig. HCI mit PdClj u. Pd-BaS04. Aus A.-A. Prismen, 
F. 93—97°, [ajn11 =  +50,00° in A. Keine FeCl3-Rk. H ,S04-Lsg. farblos. — Des-X- 
mclbyldihydrokod-einon (II, X  =  H) ygl. FkeuSD u. SPEYF.P, (C. 1 9 2 1 .1. 408). [ajD11 =
—  4,00° in CH-OH. — 9,10-Dihydroderiv., Cj9H;iOsN. Durch Hydrierung des yorigen 
in 2%ig- HCI wie oben. Aus A.-A. Prismen, F. 95—98°, [ajc11 =  — 50,5° in A. — 
dJ-Des-N-mtihyldihydrohodćinon, F. 114—116°. — 9,10-Dihydroderit. Darst. in A. 
Nach Einengen u. Zusatz yon A. Rosetten, F. 113—116°.

II. Die Hydrierung des Thebains naeh WiELAXD u. K o ta k e  (C. 1925. H. 1441) 
lieferte bei langer Rk.-Dauer nicht Dihydrothebain, sondern hauptsachlieh Dihydro
kodeinon. Verss. iiber den EinfluB der HCl-Konz. haben folgendes ergeben (ygl. aueh
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S c h o p f ,  C. 1 9 2 7 .1. 2740; C a h n , C. 19 3 3 . II. 3705): In ca. 5-n. HC1 Bldg. yon 75% 
Metałhebainon; in ca. 2,5-n. HCl-Bldg. von reichlich Dihydrokodcinon, daneben Meta- 
thebainon u. Dihydrołhebainon; in ca. n. HC1 Bldg. von Dihydrothebain u. wenig Di- 
hydrothebainon. Dihydrothebain wurde durch k. 2-n. HC1 iiber Nacht quantitativ zu 
Dihydrokodeinon entmethyliert. — III. Die friiher (C. 19 3 1 . I. 90) erhaltenen Miscli- 
krystalle von Demethoxydihydrosinomenin [(-\-)-Dihydrothebainon] u. Demethoxydihydro- 
sinomenijiol l(-\-)-Dihydrothebainol] konnen mittels HBr oder HC1 leicht getrennt 
werden. Lost man das Gemisch in HBr, so krystallisiert sofort Demethoxydihydro- 
sinomeninhydrobromid, C18H240 :;NBr, aus, dicke Prismen, F. 291° (Zers.). Das Hydro
chlorid, C18H240 3NC1, Prismen, F. 293° (Zers.), ist etwas lóslioher. (—)-Dihydrothe- 
bainonhydrobromid u. -hydrochlorid, FF. 291° u. 293°. — (+) -  u. (—)-Dihydrothebain 
zeigen F. 152—153°,-wahrend S k i t a  (C. 1 9 2 1 . III. 548) 137— 138° angibt. Oximhydro- 
chlorid, F. 317°. — IV. ScHOPF u. PFEIFER  (1. c.) geben fur (—)-l-Bromdihydro- 
thebainon (I) F. 167° an, wahrend fiir 1-Bromdemethoxydihydrosinomenin (II) F. 119° 
gefunden worden ist (C. 1 9 3 0 .1. 3560). Es ist Vff. gelungen, aueh II  gelegentlich mit 
F. 167° zu erhalten, z. B. wenn die wss. Lsg. des Hydroehlorids bei 100° mit NaHC03 
zerlegt wurde. Der F. ging aber beim Umkrystallisieren aus Aceton auf 127° zurttek. 
Drehung von I u. II: [<x] d 17 =  — 77,33° u. +  78,67° in CH3OH-Chlf. Durch Vereinigen 
beider in CH3OH die rac. Verb„ Tafeln, F. 190—193°. — Das II-Oxim, Cl8Hs30 3N2Br, 
zeigt F. 177—178°; der 1. c. angegebene F. 263° ist der des Ozimhydrochbrids. (Buli. 
ehem. Soc. Japan 10 . 597—600. Dez. 1935. [Orig.: dtsch.]) L in d e n b a u m .

Kakuji Goto, Tuduranin, ein neues Alkaloid aus Sinomenium aculum. XLIV. Mitt. 
iiber Sinomenin. (XLIII. vgl. vorst. Ref.) Vf. hat aus der salzsauren Mutterlauge von 
der Sinomenin-Extraktion das Hydrochlorid eines neuen Alkaloids isoliert, welches er 
Tuduranin (I) nennt. Zus. Cl8Hi90 3N mit 2 OCH3 u. 1 OH. Lost sich spielend in 
Alkalien, gibt aber sehr schwache FeCl3- u. Diazork. Typ. ist die sehon fuchsinrote 
Farbung mit Formalin-H2S 04. I entlialt kein NCED,, denn erstens bildet es ein Diacelyl- 
deriv., u. zweitens wird beim HoFMANNSchen Abbau durch erschopfende Athylierung 

N(C2HS)3 abgespalten. Die spektr. Unters. des I-Hydroehlorids er- 
gab eine Absorptionskurye, welche der des Morphothebaindimethyl- 
athers sehr ahnlich ist. I schlieCt sich somit dem Morphothebain 
u. Isothebain an. Der HoFMANNsche Abbau des N-Mcthyl-l-me- 
thyldtherjodmethylals ergab aber andere Zwischenprodd. ais der 
Abbau genannter Alkaloide, woraus zu schlieCen ist, daC die Lago 
der 3 OCH) in l-Mełhyldłher eine andere ist ais im Morphothebain- 
dimethylather u. Isothebainmethylather. -— Aueh N-Methyl-l-jod- 

mełhylat laSt sich nach HoFSIANN abbauen; der hohe F. der N-freien SubBtanz (294°) 
lii8t vermuten, daB ein dimolekulares Prod. vorliegt. Die Oxydation des I mit KMn04 
ergab weder Hemipin- noch m-Hemipinsaure, sondem sehr wenig einer Saure von 
F. ca. 263°. Die Konst. des I kann vorlaufig durch nebenst. Formel ausgedriickt werden.

V e r s u c h e .  Tuduraninhydrochlorid, C18H20O3NCl. Salzsaure Mutterlauge im 
Vakuum uber KOH eingedunstet, Rtickstand mit 5%ig- HC1 digeriert u. abgesaugt. 
Aus 600 kg Wurzel ca. 60 g. Aus sd. W. +  HCI rhomb. Prismen, aus W. perlmutter- 
glanzende Sehuppen, F. 286° (Zers.), [oc]d14’5 =  — 148° in W.-CHjOH. — Tuduranin (I), 
C'i8H190 3N, durch Verdunsten der ath. Lsg. krystallines Pulver, ab 105° Schaumbldg., 
F. gegen 125°. Verfarbt sich an der Luft. — N-Methyltuduraninjodmelhylat, C201ŁmO;,NJ. 
Aus I in CH3OH mit CH3J. Aus A. Krystalle, F. 224°. — DiacelyUuduranin, C22H2,0 6N. 
Durch Kochen des Hydroehlorids mit Acetanhydrid u. Na-Acetat. Aus CH3OH oder A. 
Prismen, F. 170°, [a]o14 =  —321,71° in CHjOH, unl. in verd. Alkalien u. Sauren. 
Bildet kein Jodmethylat. — N-Acetyltuduranin, C20H210 4N. Voriges in CII3OH mit 
10°/oig. NaOH iiber Ńacht stehen gelassen, mit W. yerd., 1 Stde. erwarmt, Filtrat mit 
HCI gefallt. Aus CH3OH Prismen, F. 277°, [a]D18 =  —395,24° in Chlf.-CHjOH. Lsg. 
in Formalin-ILSOj fuchsinrot.— Melhylalher, C^H^OjN. In 0,1-n. methanol. NaOH 
mit Nitrosomethylurethan; nach einigen Stdn. l%ig- NaOH zugegeben, Nd. mit W. 
u- 5%ig. Essigsaure gewaschen. Aus A. Prismen, F. 189°, fa]i>18 =  — 400,17° in Chlf. — 
N-Methyltuduraninmethylałherjodmełhylat, C21HM0 3NJ. I-Hydroehlorid in n. NaOH mit 
(CHjJjSO., bei 50—70° methyliert, am nachsten Tag mit verd. H2S 04 neutralisiert u. 
mit K j  versetzt, nach Zusatz von viel Soda in Chlf. aufgenommen. Aus Chlf. Prismen, 
F. 219°. — Des-N-dimełhylluduraninmeihyldtherjodmeihylat, C22HM0,N J. Voriges in W. 
mit 33%ig. NaOH 1 Stde. gekocht, in Chlf. aufgenommen u. CHjJ zugesetzt. Krystalle, 
F. 279°. — Trimelhozyrinylphenanthren, C19Hlg0 3. Voriges in CHjOH mit NaOH
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6 Stdn. gekocht, CH3OH im Vakuum abdest., in A. gel., mit verd. HC1 gewaschen usw. 
Aus A. Nadeln, F. 93,5°, in A. blau fluorescierend. Das gebildete N(CH3)3 wurde ais 
Chloroaurat (F. 242°) analysiert. — Trimethoxyphenanthrencarbcmsaure, C18H180 5. Aus 
yorigem in Aceton mit KMnO., bei 35—45°. Aus A. Prismen, F. 199°. — N-Athyl- 
tuduranindthyldtherjodatJiylat, C24H320 3NJ. I-Hydrochlorid in 10°/„ig. NaOH u. A. 
(1:1 Vol.) mit (C2Hs)2S04 bei 80° athyliert, dann weiter wie oben. Aus A. derbe Prismen,
F. 238°, [ajn15 =  — 112,47° in Chlf. -—- Des-N-didthyltuduraninałhyldłherjodathylat, 
C20H38O3NJ. Voriges mit l l° /0ig. NaOH 1 Stde. gekocht, mit HC1 angesauert, aus 
dem Nd. die Desbase frei gemacht u. in Druckflasche mit A. u. C2H5J  1 Stde. auf 100° 
erhitzt, Lsg. eingeengt. Prismen, F. 164°, opt.-inakt. — Des-N-diathyltiiduraninałhyl- 
atherhydrojodid, C21H320 3NJ, aus A. Prismen, F. 163—164°. — Dimethoxyathoxyvinyl- 
phenanłhren, C20H20O3. Aus vorvorigem wie oben. Ausbeute sehr gering wegen Riick- 
bldg. freier Des-N-diathylbase. Aus CH30H  Prismen, ab 110° sinternd, F. 148°. Das 
gebildete N(C2H5)3 wurde ais Chloroaurat analysiert. — Des-N-dimethylluduraninjod- 
methylat, C21H20O3NJ. Obiges N-Methyl-I-jodmethylat in W. mit AgN03 umgesetzt, 
Filtrat mit verd. HC1 vom Ag befreit, mit 33%ig. NaOH 3 Stdn. gekocht, mit CO» 
gesatt., Base mit Chlf. isoliert u. mit CH3J  umgesetzt. F. 259°. — Verb. 0 WHU0 3. 
Voriges in CH3OH mit NaOH 5 Stdn. gekocht, angesauert u. ausgeathert. A.-Ruck- 
stand gab mit A. Krystalle, F. 293—294°. In CH3OH mit FeCl3 rotbraun. (Liebigs 
Ann. Chem. 5 2 1 . 175—84. 22/11. 1935. Tokyo, KiTASATO-Inst.) L in d e n b a u m .

K. K. Chen und A. Ling Chen, Die Alkaloidu von Chin-Shih-Hu. (Ygl. S u z u k i ,  
K e i m a t s u  u . I t o ,  C. 1 9 3 5 .1. 714 u. friiher.) Dio Szechuan-Abart von Chin-Shih-Hu 
enthalt 0,52% Gesamtalkaloide, aus welchen Dendrobin leicht isoliert werden konnte. 
Die 1. c. vorgeschlagene Rohformel Ci8H250 2N wurde durch Analysen des Alkaloids 
selbst u. von 11 Salzen desselben bestatigt. Einige FF. wurden anders gefunden. In 
der Kweichow-Abart von Chin-Shih-Hu wurde kein Dendrobin, sondern ein anderes 
Alkaloid aufgefunden, aber wegen zu geringer Menge noch nicht rein erhalten. — 
Dendrobin, C18H250 2N. Drogę mit CH3OH erschópfend perkoliert, Lsg. im Yakuum 
zum Sirup verdampft, mit 2,5°/0ig. HC1 verd., Filtrat im Vakuum eingeengt, mit 10%ig. 
NaOH alkalisiert, mit Chlf.-A. (4: 1) extrahiert, Estrakt verdampffc, Riickstand mit 
wenig Isopropylalkohol verriihrt u. schnell abgesaugt. Aus Isopropylalkohol (Kohle) 
in Eis Prismen, F. (korr.) 136°, [<x ] d 29 =  — 52° in A., oberlialb 50° sublimierend, 1. 
auBer in W. Gibt mit Alkaloidreagenzien Ndd., mit k. konz. Mineralsauren keine Far
bungen. — Hydrochlorid, C16H280 2NC1. In A. mit 5°/0ig. HC1; verdampft, in Isopropyl- 
alkoliol gel., in Eis gekuhlt u. mit A. versetzt. Platten, F. (korr.) 193°, [cc]d3° =  — 40,3° 
in W. — Darst. der 3 folgenden Salze ebenso. — Hydrobromid, C18H280 2NBr, aus A.-A. 
Prismen, F. (korr.) 259—259,5°, [a]c3° =  — 34,3° in W. — Hydrojodid, C18H280 2NJ, 
aus A.-A. Nadeln, F. (korr.) 284—284,5°, [<x ] d 30 =  — 29° in W. — Nitrat, C18H260 5N2, 
aus A.-A. Prismen, F. (korr.) 198,5—199°, [<x]d29,5=  — 30,2° in W. — Sulfat, (C,6H25 
0 2N)2,H2S 04. Base in W. -(- 10°/„ig. H2S04 (lackmussauer) gel. u. verdampft. Aus 
Aceton (Eisschrank) Prismen, F. (korr.) 178°, [cc]d28 =  —36,7° in W. — Oxalat, 
(C16H250 2N)2,C,H20 4. In alkoh. Lsg. bis lackmussauer, dann yerdampft. Aus Aceton 
(Eisschrank) +  wenig W. Nadeln, F. (korr.) 137— 138°, [a]u28’5 =  — 50,8° in A., unl. 
in W. — Pikrał, CjjHjjOjN,. In A., mit A. gefallt. Aus Isopropylalkohol-A. gelbe 
Prismen, F. (korr.) 210° (Zers.). — Flavianat, C16H25O2N,C10H6O3N2S. Ebenso. Gelbe 
Nadelrosetten, Zers. (korr.) 212°. — Jodmethylat, ClTH280 2NJ. In sd. CH3OH; Lsg. 
verdampft. Aus Butylalkohol-A. Nadelrosetten, F. (korr.) 246°, [oc]d29 =  — 28,8° in A.
— CMoroawrał, (C16H260 2N)AuC1,j, aus verd. A. goldgelbe Rosetten, F. (korr.) 183—148°.
— Gldoroplatinat, (C16H280 2N)2PtCl8. Darst. in A. Aus W. orangene Biischel, F. (korr.) 
283°. (J. biol. Chemistry 1 11 . 653—58. Nov. 1935. Indianapolis, Lilly Res. Lab.) Lb.

B. A. Arbusow und w . S. Abramów, Uber die Dehydratation des Linaloóls und 
die Struktur des dabei erhaltenen Terpens. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5. (68.) 977—80. 1935. —
C. 1 9 3 4 . II. 3941.) B e r s in .

T. K. Gaponenkow, Zur Frage der Isomerisation von <x-Pinen. Beim Erhitzen 
des aus Bupleurum fructicosum L. erhaltenen ct-Pinens (I) mit A l in Ggw. von HgCl2 +  
Jod findet hauptsachlich Isomerisation zu Dipenten statt, wahrend das Terpen von 
A r b u s o w  (C. 1 9 3 3 . II. 2126) nur in geringen Mengen entsteht. Es wird vermutet, 
daB I in den Pflanzen aus Isopren iiber 3,7-Dimethyloctalrien-(l,3,6) gebildet wird. 
(Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal 
obschtschei Chimii] 4  (66). 1128—29.) B e r s i n .
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Gust. Komppa und W. Rohrmann, Ober eine allgeineine Reaklion zur Darstellung 
von Ketonsduren, ungesattigten Siiuren und disubstiłuierten Lactonen. II. (I. ygl. C. 1934.
II. 929.) Vff. haben ihre Unterss. auf Saureanhydride der Campher- u. Terpenreihe 
ausgedehnt. Die Rkk. yerlaufen weniger durchsichtig, aber aueh bier zeigte sieli, 
daB yon sehr bestandigen Anhydriden nur schwer Ketonsauren erhaltlich sind. — 
Apocampliersaureaiihydrid liefert mit CH3MgJ nur wenig Ketonsiiure (I), welche ais 
Estersemiearbazon isohert, aber selbst nicht rein erhalten wurde. Eine Ketonsiiure 
von derselben o b e n e n  Struktur wurde nach dem von W lNZER (Liebigs Ann. Chem. 
257 [1890]. 311) fiir die Darst. der ,,Acetocamphenylcarbonsaure“ angegobenen Verf. 
dargestellt. Die beiden Sauren waren aber nicht ident. Da I in 2 geometr. isomeren 
Formen auftreten kann, nehmen Vff. mit allem Vorbehalt an, daB die mit CH3MgJ 
erhaltene Saure die cis-Form u. die andere die trans-Form darstellt. II u. III wurden 
durch Umsetzen des Anhydrids mit 2 Moll. CH3MgJ mit guten Ausbeuten erhalten; 
die Konst. der Saure III wurde durch Ozonisierung sichergestellt. — Auch d-Campher- 
sćiureanhydrid liefert mit CH3MgJ nur wenig Ketonsiiure. Diese ist der yon W lNZER 
(1. c.) beschriebenen „Acetocamphenylcarbonsaure" zwar recht abnlich, krystallisiert 
ebenfalls aus W . mit 1 H»0, u. auch dio FF. liegen ziemlich nahe, aber die Sauren 
sind yerschieden (starkę F.-Depression). In diesem Falle sind die beiden struktur- 
isomeren Ketonsauren IV u. V moglich, u. jede kann in einer cis- u. trans-Form auf
treten. Da nun fiir dio W lNZERsche Sauro die Konst. IV feststeht (ygl. LAPWORTH 
u. ROYLE, C. 1920. III. 479), u. da beide Sauren durch NaOBr zur Camphersaure 
(also cis-Saure) oxydiert werden, muB die W lNZERsche Saure cis-IV u. die Saure der 
Vff. cis-V sein. Vielleicht reagiert das CH3MgJ sowohl mit dem y-standigen wie mit 
dem a-standigen CO des Anhydrids. Im ersteren Falle macht aber die Rk. nicht auf 
der Stufe IV halt, sondern schreitet bis zur Dimethylierung fort (ygl. unten); im 
letzteren Falle ist die Rk. d u rch  das b en ac h b arte  CH3 gehindert u. bleibt d a h e r  bei der 
Bldg. von V stehen. V ist wahrscheinlich ident. mit einer von Qu d r a t - J -K h u d a  
(C. 1930. I. 2731) auf anderem Wege dargcstellten Ketonsaure (F. des Hydrats 73°; 
Semicarbazon, F. 225°). — Wie schon friiher (Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 1039) 
gezeigt, liefert Camphersaureanhydrid mit 2 Moll. CH^MgJ ein Dimethylcampholid 
u. eine diesem isomere ungesatt. Saure, welche ineinander ubergefiihrt werden kónnen. 
Der anfanglichc F. 68—70° dieser Saure steigt nach oft wiederholtem Umlosen auf 
87—88°; die Saure bildet dann groBe, rhomb. Prismen. Die Ozonisierung der Saure 
68—70° fuhrt zu einer Ketonsiiure, die der Saure 88° dagegen zu einem undefinier- 
baren 01. Vff. geben mit Vorbehalt folgende Erkliirung: Zuerst entsteht Saure VI, 
welche durch Ozon zu einer Ketonsaure von der Struktur IV osydiert wird. Da diese 
mit der W lNZERschen Saure n ic h t ident. ist, muBte sie die trans-IV sein. VI lagert 
sich bei wiederholtem Umlosen in die l,2,2-Trimeihyl-3-isopropylidencyclopenlancarbon- 
saure-(l) (VII) um . Dimethyleampholid besitafc die schon friiher angenommene 
Formel VIII.

Aus d-Camphersaureanhydrid u. Benzyl-MgCl haben HoU BEN u. H a h n  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 1580) u. a. 2 strukturisomere Dibenzylcampholide erhalten. 
Vff. bestatigen dies, konnten aber aueh die Bldg. einer Ketonsaure u. einer ungesatt. 
Saure feststellen (ais Ester isohert). t)ber die Konst. dieser Sauren laBt sich noch 
nichts sagen. Beim Verseifen des Ketonsaurcesters entstand nicht die freie Saure, 
sondern infolge Austritts von C.2H6 ■ OH eine dicycl. Verb., yermutlieh IX. Bei Verss., 
aus einem der beiden Dibenzylcampholide die ungesatt. Saure zu erhalten, trat Spaltung 
in Camphersaureanhydrid u. Toluol ein. — Saniensaureanhydrid, dessen Anhydrid- 
ring lockerer ist ais bei den obigen Anhydriden, liefert mit 1 Mol. CH3MgJ mit ziemhch 
guter Ausbeute eine „Acetosantenylcarbonsaure“, welche mit einer nach W lNZER dar- 
gestellten Saure wieder nicht ident. ist. Da beide Sauren durch NaOBr zur cis-Santen- 
saure oxydiert werden, nehmen Vff. an, daB die IV u. V analogen cis-Sauren yorliegen; 
die Stellung des ji-CH3 ist wie bei der Santensaure. Bei Umsetzung des Anhydrids 
mit 2 Moll. CH3MgJ bildet sich Dimethylsantolid mit guter Ausbeute.

V e r s u c li e. Arbeitsweise wie friiher, nur in allen Fallen Bzl. durch Toluol 
ersetzt. — cis-2,2-Dimełhyl-3-acetocydopentancarbonsdure-{l)-athylesUr („Acetoapocam- 
phenylcarbcmsdureathylester“) (nach I). Mit W.-Dampf nicht fliichtigen Teil mit CH3• 
COCl behandelt, den danach in Dicarbonat 1. Teil yerestert. Kp.u  122—124°. Semi
carbazon, C^H^O^a, aus Bzl. oder verd. A. Nadelchen oder Blattchen, F. 142—142,5°. 
Durch Hydrolyse des letzteren mit 20°/oig. HC1 die freie Saure, im Vakuumexsiccator 
krystallin, sehr zerfheBlich u. U. — Verb. C,167/,,06. Apocamphersaureanhydrid, Malon-
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II Ó(CHs)4 ó

C(CHg)a

ĆH.,- Ć lI - c o

CH ,— CH • CO • CII, 

I T  | i (C H 3),

C H ,— Ć(CHS) • CO,H

C H ,— C H -C O .H  

i(C H s), 

C H ,-Ó (C H 3).CO-CH 3

CH,-C:C(CH3), 
I I I  | Ó(CHs)t 

CH,—d}H*COtH

CH,—CH • C(CHS) ; CH, 
VI 6(CH8),

CH,—t(CHj) • CO,H

C H ,— C:C(CHa),

Y II ó(CH s), t i i i

c h „ - ( ! x c h 3) - c o , h

C H ,— CH----------C(CH3), C H ,— C H - - c o
Ó(CH,), O I X  Ó(CHS)1 ÓH • CeH s

Ci i , -Ć(CHj)— CO C H ,— C(CH„)- -CO
ester u. Na-Pulver in Bzl. 50 Stdn. gekocht. Kp.ł2 216°, Kp.e,5 205—206°, allmahlich 
erstarrend, aus Lg. Nadeln, F. 63,5—64°. — trans-l-Athylesler. Vorige mit C2H5ONa- 
Lsg. ca. 8 Tage stehen gelassen; im Vakuum nicht unzers. destillierbar. Semicarbazon, 
aus Bzl., F. unscharf 196—200° (Zers.). Durch Hydrolyse desselben die freie trans-I, 
der cis-1 ahnlich; Semicarbazon, C11H180.,N:), F. 191° (Zers.). — Dimethylapocamphólid 
(II), CuHł80 2, aus 50°/„ig. A. Blattchen, F. 102—103°. — 2,2-Dimethyl-3-isopropyliden- 
cydopentancarbonsaure-(l) (in), CnHi80 2, aus 50%ig. Essigsaure Blattchen oder 
Nadeln, F. 103—104°. Entfarbt Br in Eg. u. sodaalkal. KMn04-Lsg. Ozonisierung 
in Eg. ergab die bekannte 2,2-Dimethylcyclopenianon-(3)-carbonsdure-(l), aus Bzl. u. 
W., F. 108— 109°; Semicarbazon, aus A., F. 216—217°. — cis-l,2,2-Trimethyl-l-acdo- 
cyclopenłancarbonsdure-(3) (V). Isoliert wie cis-I. Aus dem Rohprod. mit A. u. H2S 04 
der Ałhylesler, rein Kp.8 133— 135°; Semicarbazon, C14H250 3N3, aus Bzl. Nadeln, 
F. 177°. Durch mehrstd. Kochen des letzteren mit 20%ig. HC1 die freie Saure, 
CnH 180 3, H^O, aus W. Platten, F. 76—78°; Semicarbazon, F. 223— 224°. Das Semi
carbazon der WlNZERschen Saure schm. unscharf bei 218°. — Das wie friiher (1. e.) 
dargestellte, groBenteils fl. Dimelhylcampholid (VIII) wird vollig krystallin, wenn man 
es in gesatt. HBr-Eg. 1 Woche stehen laBt. — Ozonisierung der rohen, noch óligen 
ungesatt. Saure aus d-Camphersaureanhydrid u. 2 Moll. CH3MgJ ergab ais Haupt- 
prod. VIII (infolge Umlagerung) u. daneben eine Ketonsaure, wahrscheinlich trans- 
l,2,2-Trimelhyl-3-acetocydopentancarbonsaure-(l) (IV); Semicarbazon, C12H210 3N3, aus 
Bzl. u. verd. CH3OH, F. 220— 221°. — Umlagerung des VIII zur ungesatt. Saure gelingt 
glatt, wenn man 2 Teile VIII, 1 Teil W. u. 1 Teil KOH im Stahlrohr 5 Stdn. auf 290 
bis 300° erhitzt. — Das aus d-Camphersaureanhydrid u. 2 Moll. Benzyl-MgCl erhaltene 
Rohprod. wurde im Vakuum erhitzt, um die Oxysauren in die Lactone uberzufiihren, 
wieder in A. gel. u. mit Sodalsg. ausgezogen; aus letzterer isolierte Sauren mit A. u. 
H ,S04 verestert, Ester fraktioniert. Hauptfraktion war ein Trimethyl-[phenylaceto]- 
cyclopeniancarboJisaureałhylester, Ci9H260 3, Kp.„ 217—218°, dickes 01. Durch Verseifung 
desselben eine Verb. C17H20O„ (IX ?), aus CH3OH Blattchen, F. 219—220°. Hohere 
Fraktion war ein Tritneihyl-[dibenzylmełhylen]-cyclopeniancarbonsauredthylester, Kp.9 230 
bis 234°; mit alkoh. KOH die freie Saure, C24H280 2, aus A. Blattchen, F. 166—167°; 
entfarbt KMn04 langsam, Br in Chlf. nicht; Na-Salz wl. — cis-1,2-Dimelhyl-l-aceło- 
cyclopenłancarbonsdure-{3) („Acetosantenylcarbonsdure“ ), C10H iaO3. Aus Santensaure- 
anhydrid. Isoliert ais Semicarbazon, CuH190 3N3, aus A. Nadeln oder Prismen, F. ca. 218°. 
Daraus mit HC1 die Saure, aus Hexan Nadeln, F. 63— 65°. — cis-1,2-Dimethyl-3-aceto- 
cyclopeniancarbonsaure-(l) (isomere „Acetosantenylcarbonsdure“). Nach WlNZER analog 
der trans-I. Aus Hexan Nadeln, F. 95—96°. Semicarbazon, CnHls0 3N3, aus A., F. 219°. 
— Dimetkylsantolid, CnH180 2, Kp.ls 136—138°, 01. Die daneben in geringer Menge 
gebildete imgesatt. Saure wurde nicht naher untersucht. (Liebigs Ann. Chem. 521. 
227— 42. 24/1. 1936.) L in d e n b a u m .

Gust. Komppa, T. H im , W. Rohrmann und S. Beckmann, Ober die Synthese 
des Bicydo-[l,2,3\-ocia7imis und des Bicydo-[l,2,3]-octans. Vor langerer Zeit haben 
K o m p p a  u. H ir n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 3610) iiber eine Synthese des 
Bicydo-[l,2,3\-odanons (V) kurz berichtet, welche im wesentlichen auf die Darst. 
der Hezahydrohomoisophthalsaure (I) hinauslauft. Vff. waren daher bestrebt, ein 
moglichst giinstiges Darst.-Verf. fiir I auszuarbeiten. Eine erste Versuchsreihe ging 
von der ziemlich leicht zuganglichen Homoisophthalsaure aus, wobei sich schlieBlich 
ergab, daB man die besten Resultate erzielt, wenn man diese Saure in ganz reiner
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Form katalyt. hydriert. Man gelangt so zu der 1. c. beschriebenen I von F. 156—158°, 
welche wahrscheinlich die trans-Form d a rs te llt. — Ein anderer Weg ging von der Hexa- 
hydro-m-oxybenzoesaure (II) aus, fiir dereń Darst. yerschiedene Verff. angegeben 
sind. Vergleichende Verss. ergaben, daB das alte Verf. yon PERKIN u . T a t t e r s a l l  
(J. chem. Soc. London 91 [1907]. 486), bestehend in der Red. der m-Oxybenzoesaure 
mit Na u. A., am giinstigsten ist. Von II aus konnte I auf 2 Wegen dargestellt werden. 
1. Weg: Veresterung der II u. Oxydation zum Cydohexanon-(3)-carbonsaure-(l)-esier; 
dessen Umwandlung in III mittels REFORMATSKIscher S y n th ese ; D eh y d ra tis ie ru n g  
von III, Hydrierung des gebildeten ungesiitt. Esters u. Verseifung. 2. Weg: Ersatz 
des OH in II durch Br u. des Br durch den Malonester- oder Cyanessigesterrest; Yer- 
seifung der gebildeten Ester u. Decarbosylierung der Sauren. Die Ausbeuten nach 
beiden Verff. waren jedoch sehr schlecht. —  SchlieBlich wurde noch yersucht, Hexa- 
hydroisophthalsaureanhydrid (Darst. der Saure vgl. C. 1933. I. 3443) zum Hexa- 
hydroisophihalid (IV) zu reduzieren, um an dieses HCN anzulagem u. zum Mononitril 
der I zu gelangen. Die Ausbeuten an IV, welches noch nicht analysenrein erhalten werden 
konnte, waren jedoch so gering, daB die Verss. in dieser Richtung aufgegeben wurden. — 
Die Darst. des V erfolgte wie friiher durch trockene Dest. des Ca-Salzes der I ; das Ba- u. 
Pb-Salz gaben weniger gute Resultate. V wurde zum Alkohol reduziert, welcher in 2 ste- 
reoisomeren Formen auftreten kann, aber ster. einheitlich zu sein scheint. Durch Darst. 
des entsprechenden Chlorids u. Red. desselben wurde SchlieBlich das Bicydo-[l,2,3]-octan 
(VI) erhalten, welches trotz recht hohen F. sehr fliiehtig ist u. in seinem ganzen Verh. dem 
BicycIo-[l,2,2]-heptan u. Bicyclo-[2,2,2]-octan (C. 1935 .1. 405. II. 1707) sehr nahe steht.

CHi—CH—CH, CHr-CH —CH, C H j-C H —CH,

V e r s u c h e. Homoisophthalsaure, C9H80 4. 20 g Dinitril mit Gemisch von
110 g konz. H2S 04 u . 90 g W. gekocht; erst l ig . ,  dann Ausfall der Saure. Aus verd. 
Eg. perlmuttergliinzende Schuppen oder Nadeln, F. 185° unter Sublimation. 100 g W. 
von 13° losen 0,3009 g. Salze: C,HaOt Ba, 2 H20, feinkomig; CsHsOiAg2, krystallin; 
CęHęOfCd, 2 H20 ; CtHeOtZn, 2/3 HtO, lange, stark doppelbrechende Nadein. Mit 
sd. CH30H-H2S04 der Dimelhylester, CnH120 4, Kp.]0 152—153°, D.2°4 1,179, n»20 =
1,5199, Md =  53,6 (ber. 52,70). Diatkylester, C13H,60 4, Kp.]2 175— 176°. Diamid, 
C9H10O2N2, aus verd. A. stark doppelbrechende, rechteckige Krystalle, F. 228°. — 
Tetrahydrohomoisophthalsdurc. Aus yoriger mit der ca. 40-fachen Menge Na-Amalgam
i n Sodalsg. u. in C02-at. Zaher Sirup, allmahlich krystallisierend, Isomerengemisch. 
Wird in wss. Lsg. in Ggw. von Pd u. Gummi arabicum zu I hydriert. — Dibromheza- 
hydrohomoisophthalsdure, C0H12O4Br2. Aus yoriger in Chlf. mit Br. Aus verd. Eg. 
Prismen, F. 193—194°. — Bromhezahydrohomoisophlhalsdure, C,H130 4Br. Voryorige 
mit bei 0° gesatt. HBr-Eg. im Rohr 6 Stdn. auf 100° erhitzt u. im Vakuum bis zur 
Krystallisation eingeengt. Aus Ameisensaure rhomb. Tafeln, aus W. Nadeln, F. 203° 
(Zers.). — Saure CgHnOt . Vorige in alkoh. Lsg. mit Ag20-t)berschuB uber Naeht 
stehen gelassen, einige Stdn. erwarmt, mit HC1 angesauert, Filtrat ausgeathert. Aus 
W. lange, stark doppelbrechende Nadeln, F. 141—143°. Entfarbt KMn04 sofort. 
Ist eine ungesatt. Diearbonsaure, entstanden durch H20-Abspaltung aus der primar 
gebildeten Oxysaure. Danach diirfte das Br der yorigen Saure die ^-Stellung zu einem 
der Carboxyle einnehmen. — HexahydrohomoisophthaLsaure (I), C»H]40 4. Aus vor- 
yoriger in Sodalsg. mit Na-Amalgam; Roliprod. mit KMn04 behandelt, in A. gel., 
A.-Ruckstand mit wenig W. erhitzt, Lsg. yom Ol abgegossen u. mit konz. HC1 versetzt; 
nach einiger Zeit krystalliner Nd. Aus verd. A., W. u. verd. HC1 Nadeln, F. 156— 158°. 
Ag-Salz, C„H120 4Ag2. Aus dem Chlorid u. NH3 das Diamid, C9H180 2N2, aus A. u. verd. 
Eg. Nadelehen, F. 277—278° (Zers.). — Gemisch słereoisomerer Hezahydrohomoiso- 
phthalsauren. Durch Kochen des Na-Salzes der Homoisophthalsaure in Amylalkohol 
mit Na u. geeignete Aufarbeitung. Aus der Rohsaure mit CH^OH-H^SO* der Dimethyl- 
ester, Cn HJ80 4, Kp.13 150—160°, stark nach Fettsaureestern riechend. Daraus mit 
alkoh. KOH die Saure, CsH140 4, ais allmahlich krystallisierendes 01, nach Abpressen 

107—117°, nach Trennungsyers. uber das Ca-Salz F. 120—127°. Hauptanteil ist 
wahrscheinlich die cis-Saure. — Beste Darst. der 1: 7,5 g reine Homoisophthalsaure, 
80 ccm Eg.. 15 ccm HC1, 0,8 g Pt ais 0,5°/oig. Kolloid, 0,62 g Pt ais H,PtCl6 u. 2 g 
Gummi arabicum unter 3 at Djruck bei 50—60° hydriert, nach beendeter H-Aufnahme 
(45 Min.) ausgeathert. Aus W., F. 153— 154°, gegen KMn04 bestandig. Ausbeute 85%.

IV CHt CHi O V CH, CHs
CHi—CH—CO C H r-C H —CO
l i i  I I VI CH, CH, | 

C H r-C H —CH,

190*
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Hydrlorung dor m-OsybonzocsIluro (llmtioh wio vor«t, orgab rolohlich ILoxfthydro* 
bonzocsŁuro u. nur wcnig II. ■■■• Oydołwxatum(3)-Mrhow)/lurfi-(l)-(Uh.yle«tcr, Ouli^O,,.
II mit sd. A.-IŁ8 O4 (12 Stdn.) yorostort, Ester (K j > . 1 40—150") mit CrQ.,-/lomlmm 
oxydiort. Kp. , 0 180,6°, D.>°« 1,008, ni>»° ■ 1,400 18, M» 48,IM (bor. 48,28). • 
Oxijhcxahydrołuymoieophthalsaurcdidthijli‘Mrr (III), Jo I Mol. doi yorlgon u. Bromami#' 
ester in Bzl. mit Zn-Spllnon (10% OborsehuÓ) orw/lrmt, boi Hoitlffor Rk. gokithlfe, 
einigo Stdn. gokoobt, mit W. u. vord. H j804 zors. Ausbouto !lli—97%. Im gowflhn. 
lichon Vakuum niobt unzorH. destilliorbar. — TetrahydroImnoUoplUluiUilurM/Uhylęglcr, 
ĆlnH20O4. III mit gleichor Mongo NaHS04 oa. IV* Stdo. nut' 120- 140° orhltzt, au«- 
gefithert u. fraktioniort, Dost.-Ktickstand (frolo biuro) wledor yorestort. Analyfllort 
wurdo eino Fraktion von Kp.], 161—160", D .a°4 1,0708, ni)®° 1,4009, Md - 02,18
(bur. 02,32). — I■DUllhyUntc.r, C,.,Hn 0 4. 9,0 g do« yorlgon, 0,6 g IM, ulu HjPtGJ, u, 0,0 g 
Golatino in 00 ccm W., 26 g Eg. u. 25 ccm Pt-Kolloid ( • 0,26 g l’t) boi 8  at I)ruok 
bydriort, mit W.-Dampf dcst., Dostillat ausgó&thort; mm dom Doftt.-IUlokHtand durch 
AuBfttborn froie I. Kp.„ 188—144°, I).*«4 1,0480, n„*» 1,458 18, M„ . 08,04 (boi’.
63,84). Durch Kochen mit 20%ig. HOl bis zur Ług., Abntumplon mit HftCO;,, sohlloulloh 
Baryt u. Vordampfcn des Filtrats das Jla-Salz der I, OplI^O^ia, zur Analyso aim 
W. +  A. —  Hoxabydro-rn-brombcnzocHHuro/lthyloHtor (Pkjuun u. Tattbhhai.K,
I. c.), Malonestor bzw. CyancsHigo»ter u. ctwaH Naturlcupfcr wurdon mit CjHjONa-I/ig. 
in Druckflaflche 30 Stdn. im VV.-Bad orhltzt, mit W. vord. u. au»gotlthort. Dio Kk,- 
Prodd., Kp., 190—193° bzw. Kp.i0 198—203°, wurdon mit 1 ICl yorsolft u. dio B/tiiron 
bia zur bccndetcn G02-Entw. im Olbad orhitzt. Dio orhftltono I zcigto F. 149- 152°. 
J/exahydroisophthalid (IV), OńI£,,Oj. Durch lied. von ]IoxahydrolHoplithaMure- 
anhydrid 1 ) mit Al-Amalgam in ii. Eg.-HCI, 2) mit II liber Ni boi 280—290°. Zum 
Vcrglclch wurdo IV durch Erhitzen oines OcmischcH vón Ag-Salz dor I, Sand u, J auf 
150° dargcHtcllt (vgl. hierzu WiNDAUS u. K lK niiajidt, 0 .1021 . I. 988). Kp.„ 111 
bis 113°, Kp . „ 2 230—231", dickcs 01, bei — 6 bis 10° orntarrend, nach Dosi, liber 
P A  D.J"„ 1,0404—1,0437, n„s° -  1,403 82—1,406 01, M„ 37,11 -37,18 (bor. 
30,40). — JJicyclo-[l ,2,3]-or,lanon-(G) (V). Roinigung durch Dampfdest. u. liber das 
Hnmicarbazon [F. (korr.) 183—188,6°]. F. 167—158". Oxim, C«HISON, campherartigo 
M., F. 66—67", wclcho sich nicht umkrystallisicrcn lioB. OxycIation des V mit konz. 
JINO, bei 50" lieferte cit-IJezahydroisopfUhaltUure, F. 161— 108°; Anhydrid, F, 187 
bis 189°. —  Iiicydo-[l,2,Z)-ocUinol-(0), C„Hh O. Auh V mit Na in ud. A.j in viel W. 
gegosBcn u. ausgc&thert. Campherartigo M., Kp. 200—205", nach SubJimation F. (korr.) 
170". Phenylcarbamal, C)f,H1#OjN, au« A. Krygtalle, F. (korr.) 133°. — Jiicydo-[l,2,3'\- 
oclyl-{G)-chlorid. A uh yorigem in PAe. mit PCI*. Kp.M 73— 75°, F, 43— 45", (tehr 
fllichtig. — fiicyclo-[l,2,3]-odan (VI), C J lH. Auh yorigem mit Na in sd. A.; darm mit 
W.-Dampf dcst. Schneeflockenartige Krystalle, aus wss. A., F. 188— 184°. (Liebigii 
Ann. Chem. 521. 242—01, 24/1. 1930. Helsinki [Finnl.], Techn. Kochach.) Lu.

Angel H. R oiło und A. E. Roifo jr., Die durch Choletlerin aumjewnulte Hlrahluruj, 
dat mil KonnenlicM utul ullraDioleUen Slrahlen behanddt vmrdn. Die Proben wurden in 
Beh&ltem von OlaH, Quarz u. Cellophan bentrahlt. Die Hpektrojłhotograpb. Uiiterii. 
der bcHtrahltcn Prodd. ergab, daO dicese zwei Arten von Strahlcn auHBondcn (3533 u, 
3572 A) von einer Intensitiit, dio von der Dauer der yorhcrgegangenen Iie«trahlung 
abbangt. (C. R. hebd. S^ancefl Accwl. Sci. 201. 1434—35. 23/12. 1935.) BchwaiBOLD.

T. Moran, Oeł/untknM Werner utul Ph/jwen/jkichgrMńchUi bei ProUAnnyntemen: 
Jiieralłmmin uwl Mwikd. Das von nativem oder durch Hit/ze oder likm»tolf 
denaturiertem Eieralburnin gebundene W. iHt bei vcr8chiedenen W.-Aktiyitaten durch 
01eichgcwicht«bt;obachtungen im gcfrorenen ZuKtand u. bei beatimmtejn Druck )>*;■ 
Htimmt worden. Dm chem. gebundene W. i/st bei beiden Proteinen in annfthemd der 
gleichen Mcnge vorhanden, aber das W., dxus bei hohen Aktivitfi.U:n nur lo»e gebunden 
lut, ist beim denaturierten Protein in geringerer Menge yorhanden, Ebeneo wurden 
Mewiungen des vom Munkel gebundenen W. geinachi, wenn dieser sich im Gleich
gewicht mit Et0 befand. Die eutekt. Temperatur do* Slunkels ist etwa —87,5°, (Proc. 
itoy. Soc., London. Ser. B. 118. 548—59. 1/11. 1935.) B b ed eb eck .

K.Holwerda, KoUoidrJiemUche Unlernuchuwjen Uber Edeslin. III. EinfliU>ie 
c/ijAllareUktrischer Arl bei der Peplizierun/j icm EdsMin durch EleklrolylUjtfUngen. (II. 
ygl. C. 1 9 3 6 .1. 1890.) Vf. untersucht die Śtabilitat salzHaurer u. NaOH-alkal. Edestin-

*) Siehe nur 8. 2961, 2902 f£.
*+) Sielie nur 8. 2957, 2904, 2907 £f.
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hoIo gugon EloklrolyU). Hu zeigle sl<th( dafl die Jyotrope Jt«(|ie der Anlon«n lwi der 
Iflookuiig von swirmi ». fdkal. KdeaUiisolon unigekeliii windo, ISJne ĘrklAnmg dftflir 
wird gogebon. Wolter VI’. elno tfbersiiibl lilter den Zusiunnienbang der Na-Ol- 
Kon/„ u. dom Pu bel yorsebimlenen JfloGliungsproJWSsen u, bei PflptWferung von 
Kdentln, InwJofern Faktoren capillarelektr, Art dio Peptisierung von Jfjdestln be» 
oinllussen, wurde benproehen, ebenso Jnwlewejt die Klgg. der JUdestlneoIe mit dem 
Autoko>nplcxobarakl.er den F.desl.iiw '/.usamrnenliitngen. Ji"(Ir die PepMsferung genltgt 
nlobt die Aulbebung der A u tokomple* wrkg, der yoilwridenen ent>
gegengesot/.ter Arl. des Edeatlnteliehens, Dio NenlraJsalzlOsllebkeit kann biermifc 
ulloln nlobt erklftrl; werden. Mfiglleberweise Jiftngt dJe Verschiebung des PeptlsationS' 
Imrelobew naeb JiOberer finhkon/,, auf der sauren HejUs des isoeiektr, Pqnk|.es mit 
dom Autoknmp]oxeharaktor zintamnien, (liiooiiem, Z, 883, 2fi3— (12, 0/1. 108(3.) lijlWł, 

K. Holwcrdu, Aiiftnahtn uwL Pujm^Urm non KdinUn ihirrh Mimjtungen sumief 
8eMBmngt.n. (Vgl, vornt, Ref,) VI, untersueld, den FinllnU yon NaOI, Nu,I u. 
auf diiH Auumkm von ICdcitUu dureh Nft98 0 4, Die fialw  beeinflusaen siei) gegpiiwiiiig, 
Dlese J)eeinflussung konnte mit der Art der AdsorpMon in Einkiang gelnaehb worden. 
Hol geringor Kon/,, der zugefBgten KlektroIytJsgg, bej w Aussal /-en von Udestin dun li 
Natriumsulfat treten UnregeJni&flJgkeiten dereeJben Art ani wie bel OeJafrinesolen, 
Eine Mflgliehkelt, dlese Unregelm/i(3Jgkeiten /,u erJdAren, wird /mgegeben, Kin anta- 
gonint, Kffekt beim Peptisleron yon Kdestfn durch die oblgen fsalzinisohungeu tritt 
nicht auf. Kii* wirki beiderPeptlsierung von Kdcsiin hingegen antegonist, Damitstfmmt 
dio in dioiiom Fallo negatiye Adwrp&n de» J^-lons nberein, Mebiwertige Kstionen 
wirkon boi der Peptteierung yon W««tin duroii NftCi.JT^gg, ebenialJs ftntagonisfc. /Jie 
Urwaohen iiierflir wind yieileieJit i w JCinflufi entgegenge^jteter J/a4ungezenl-r<tn oder 
in di-r AiitokoinpIoxwil'.g. zu wuoben, (Jiioebein. / ,  283, 5)80-- !)i, 0/J, 1086.) Jijtl-:J>,

P. Mascherpa, rft« J/Hsckruny non dtinm lam n Amm w  MUraihmnin In 
Ge/je.nimrl von HtMmtmnaruiUm, Wftbrend dki <Jgw, von Jid-JSmanAtion die likig, 
von Co-ProteinkołnpkMwn begliiwtfgt, bieibfe dfcse Wrkg, lioi der Bldg, Yffli As-1'rol.ein- 
kompioxen huk, I)ie Vem), wurden so durehgefllbrt, duli /tum w&hrmul der iiinw. 
von (>; Ir/,w. A« auf IHilin<rioiweiClsg, dio&o mit > in,niwtionJiull.jgem H duroiwitrSinle, 
(iłoli, 8oo. i ta). IJioi, M/Kirim, 9. 0 2 2 -2 6 . 1034. Omu/i, Ji, I/niy,, JłbarjHakol0g, 
liUifc.) Obhhkk,

L, Meunier und Roger Grfgnard, Awkrungen des OdaUnmlm^gpmkka, W . 
I>c#timrne-n den 8cbmel/,punkt> von Oeiatine i>«;i vor»<:lif<j<iene/rt i>n u, f inden, duli die 
orlmltene K.-Kuws i>ol j>n 2.i ein Maxi»nuro, lwi 2.0 ein Jlininiuin u, Ik;J 6 wioder 
ein Maximum //:igt, Dio UsUlUtmn lj<:id>rn cf/igolAr' 0 Punku? oiitepf<-' li<-n in uing<-ki:bi - 
tem 81nne ningnliren Punkten der QueJlungskurve der Ceialine, Zwj.v:iion p« — fi u, 8 
*iind dio l-T. der Oeiatine /.ifrndieh konstant, Weiter nriifen VII, den Kinfluli von KÓJ, 
K l i r ,  K.J, KNOj, K28 0 , i j ,  KHOK nul den F ,  der (jobitlłłe, Diefc'- Kai//; ‘-mWAri^n 
don i1', der Oeiatine in der l^ibenfolge der Hof/iieftU-r» rie, Die tjK;zie|k; K)nv/, yon 
Oiironiaalzen auf den F ,  der Oeiatine wird nooli untersuebt, (Quatori!. Congr, Obin), 
ind, Pftris 1034, Commun, 2, <5 fieiu.-n, 1035.) K,

L. K efiler und A, M. Blaiden, UnUmuchutuj HHr dU, DanUll/wny >Ur itras/tMin* 
edmre. tum dem OohałU. Die yorsehii^lenen V«rff. »ur Darst, der Hrimulfoumurti werden 
bo îproolion, Vtf. iiaben dat*, P.kihK)i-VV)i,J,s«}ie Verf, wie foigt modUhUirt; 2 kg (UAw>\ 
(in Portionen von 100 200 g) dureh RĆbren mit 0% UNO,  (D, i ,2) emulgterfc, alb 
mShlich Kry«Uilk;lien von ,'<a.N'02 (im g;in//m 2ł/«) /BgefOgt, na/:b U-^A, Htoben die 
OIycenVl<; vor»ńft. ang^^auort u. das Kauregemisen bis »» t0 //(al aus 4 VoiJ, al>sol, h, 
umkryistdU»iert, EriiaJtcn !75g einer krysfcailisierięn Bnw^Jinslur® yon .)/• 74 ■ 
(ber. 75,0) u, K, ,00,9®, l)irigeiion/i<; Vei -.«, balx;n g<«eigt, dali diese Haure ea, 1% Vei 
unroinigungon entliAit, Der Ji/;inbeitsgra<l UBt si/.-ii weder dureh y/eiU-res Omkrystalii- 
sicren der Haure wdbst n/x:b dureh fraktiorderiUs De^t, ilires Miiy]&stvrs im HiyJiyakuuw 
erb Oben. (Puli, chim. Pelgi'jue <J4. 407 72. f>kt, 10,%, J,iverjwl, IJniy,) f/B.

?' ®- f lw ea * w w 4  und Robert Robinson,. Hyniham *:m fUmouUin, Tęil I,
]•,« wird dio Kyrith' vr von iiiakt. Bicuouilin mitgeteilt, deesen opt, /ipaltong unU-r jJidg, 
der mit Bieueulljn id<rnt, d-Pase auoh sobon erf/yigt ist, •• -  l}*ftown.Ą,4*nrihijUwlio%i!i* 
phlhaltd, CjlfjOtBr (Ij, dureh Mothylenierung yon Jtoonłnormewnhł mit Afefbyłensuifat 
u. XaOH, Kry-.billo, F, 196*, Daraus dureh P//i, mit Ai-Ama!g.am n/ler '/M-Ht&uh u. 
-NaOH oder palladKiertem KrCO,, alkoii. KOH u. Hydra/.inbydmt gt4.AMijU»diozfj- 
pJUfudid, CsH«04, F. 23./—234';, — (i'SU^o^,4^mlhyU.ndU)ixy'fMluiiid, C,HtO,N (11), 
gelblicne iafelchen, F. 222—223°- Daraus mit A aL y * ! - Ą ' h i t / o - ' / , i -
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methylendiozyphthalid, C21H,aO0N2) gelbliche Blattchen, F. 177—178°. DarsuB mit SnCI2 
u. HC1 Anhydrocotamin-6-amino-3,4-imthylendioxyphthalid, C21H2OO7N2-0,5CH3OH, 
Krystalle (aus Chlf.-Methanol), F. 204—205° Zers. — Laudanosin, in 90°/o Ausbeute 
aus Papaverinmethochlorid mit H, (-)- P t0 2). — Anhydrolodal-6-nitro-3,4'mcthylendioxy-

m  c h , /  I i i  i >— {  j > c h ,
• o---- CO O—'"^

Hr CH,
phlhalid (Nitro-x-adlumin) (das x in dieser u. den niichsten Verbb. bedeutet, daB die 
Zuteilung zu den stereoisomeren Reihen a u. /? noch nicht erfolgt ist), C2,H20OflN2, 
aus Lodal u. II, orangefarbene Platten, F. 180—181° Zers., wird dunkelrot bei 2-std. 
Aussetzen an Lieht u. Luft. Red. ergibt dio Aminoverb., C21H22O0N2, Nadeln, F. 218 
bis 219°. — Nitro-x-bicucullin, CjjHjjOgNj (III; R =  N 0 2), aus Hydrastinin u. II in A., 
gelbe Nadeln ohne F., die bei 176° sintem u. sich bei 179° schwarzen. Daraus mit 
SnCl2 u. HC1 Amino-x-bicucullin, C20H18O6N2 (III; R =  NH2), gelbliche Prismen, F. 203 
bis 204°. Daraus uber das Diazoniumchlorid Jod-x-biaucullin, C20H10O6NJ (III; R =  J), 
Prismen, F. 208—209°. Daraus mit Al-Amalgam inakt. x-Bicucullin (inakt. Anhydro- 
hydrastinin-3,4-methylendioxyphthalid), C20Hl7O6N (III), Platten, F. 215°. (J. chem. 
Soc. London 1936. 199—202. Febr. Oxford Univ.) B e h r l e .

Kwong-Fong Tseng, Ober die chemische Zusammensetzung von Daphne Genkwa.
III. Synthese des Genkwanins, eines neuen Flavonderivats aus der chinesischen Drogę 
Yuen-hua. (I. u. II. vgl. C. 1 9 3 5 .1. 1882.) (J. Shanghai Sci. Inst. Scct. I. 1. 83—95. 
1935. [Orig.: engl.] Sep. — C. 1935. II. 2826.) L in d e n b a u m .

P. Horrmann und Kurt Thilo, Beilrage zur Kenntnis des Pikrotoxins. 12. Ober 
den Abbau der Pikrotinsdure Cn HwOA zu den zweibasisclien Sauren CuHliOe und CnHl0Oa. 
(Vgl. C. 1922. I. 198; III. 165.) Aus besonderen Griinden bisher nicht veróffentlichte 
Arbeiten (wie T h i l o ,  Diss. [Kiel 1921]) werden im Hinblick auf die Publikation von 
T e t t w e i l e r  u . D r i s h a u s  (C. 1935. II. 3528) nachgeholt. — Nach dem vorliegenden 
experimentellen Materiał wird die Konst. der Pikrotinsdure, CuH180 4, zu I ermittelt 
(vgl. Formel I im Referat der Arbeit von TETTWEILER u. D r i s h a u s ) .  — Pikrotin- 
ketonphenylhydrazon, C14H150 2-N-NH-C6H5, aus Pikrotinketon u. Phenylhydrazin,
F. 185°. — Spaltung von I mit KOH bei 280° ergibt neben Aceton in ca. 30°/„ Ausbeute 

/ \  eine zweibas. Saure G12HuOĄ, Nadelchen (aus W.), F. 138°.
Ag-Salz, C12Hi20 4Ag2. — Die aus I mit einer 3 O-Atomen

1 imr entsprechenden alkal. KMn04-Lsg. dargestellte zweibas.
I | Saure ClsHuOe ergibt bei trockener DeBt. im Vakuum

O— CO nach u. nach in 60— 70% Ausbeute ein Ketem CuHu0 3,
Nadeln (aus A.), F. 147°, Kp.12 228°. Semicarbazon, C,4H,4 0 2-N-NH-C0 -NH2, Pris
men, F. 322° Zers. Phenylhydrazon, C14H 140 2-N-NH-C,H5, Nadeln, F. 184°. Oxim, 
C14H140 2-N0H , Nadeln, F. 185° Zers. Oxydation mit HNO., (D. 1,37) fuhrt jo nach 
den Bedingungen in verschiedenen Ausbeuten zu 2 Prodd., einer Saure CitHuOt (II), 
Nadeln mit 1 H20  (aus W.), F. 235° Zers. C14H 120,Ag2, u. einer Saure G12H10Oe (III), 
Prismen mit 1 H20  (aus W.), F. 209—210° bei schnellem Erhitzen, erstarrt wieder u. 
schm. dann bei 293° Zers., zeigt bei langsamem Erhitzen gleich den Zers.-Punkt 293° 
des Anhydrids. C12H80 6Ag2. Im Vakuum bei 290° entsteht ihr Anhydrid ć'12/ / a0 5, 
Krystalle (aus Eg.), F. 293° Zers. — Erhitzen von II iiber den F. ergibt ein Keton 
CuH1z0 3 (IV), Nadeln (aus A.), F. 187°. Phenylhydrazon, C13H120 2-N-NH-C,H3, gelbe 
Krystalle, F. 210°. Semicarbazon, C13H120 2-N-NH -C0'NH 2, F. 350° Zers. — Oxy- 
dation von IV mit H N 03 (D. 1,37) liefert III. — Die Konst. der Abbauprodd. wird, 
soweit aus den Rkk. liervorgehend, festgelegt. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. 
Ges. 2 7 3 . 433— 46. Nov. 1935. Braunschweig, Techn. Hochsch.) B e h r l e .

H. M. Sell und R. E. Kremers, Metallsałze von Ursolsaure. Zur Darst. wurden
3 g Na-Ursolat, CsoH470 3Na, in 50°/oig. A. gel., mit dem gewiinschten Metallsalz 
(Chlorid, Acetat, Nitrat) umgesetzt, der Nd. auf Biichnertrichter gesammelt, mit W., 
A., A. gewaschen u. bei 111° im Vakuum getrocknet. Analysenergebnisse des A1-, 
Ba-, Ca-, Cd-, Co-, Pb-, Li-, Mg-, Mn-, Ni-, Ag- u. Sr-Salzes in einer Tabelle. Weiter 
wurden das Hg-, Cu-, As-, Sb-, Bi-, Fe-, Cr- u. Zn-Salz bereitet. Entgegen Co h e e  
u. S t. J o h n  (ygl. C. 1934. II. 2144) enthalt das Pb-Salz kein 4-wertiges Pb, Erklarung 
ihres Befundes durch unzweckmaBige Darst. des Salzes. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 7. 105—06. 1935. Battle Creek, Mich. (Jenerał Foods Corporation.) Gr o s z f e l d .
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Marcello Bachstez und Guido Cavallini, Beiiraa zur Kennlni* sUdamerikanischer 
Drogen. I. Ober „Bixbl“, ein neuer Alkohol aus dem Ol von JHxa Orcllaiui. — II. Ober 
die chemische Zusammenselzung von Canavalia oblusifolia. Samen von Bixa Orollana 
wurden mit Aceton oxtrahiert. Beim Abklihlcn der Lsg. krystallisiert Bixin aus, Dio 
Acetonlsg. wird abgedampft, der Rliekstand ycrscift. Man erhftlt ca. 2,5°/0 Unverseif- 
bares, welchcs nach WlNTERSTKIN mit aktiviertem A l,0:l fraktioniert wird. Nachweisbar 
waren Ergosterin u. D-Vitamin. Der nicht adsorbierto Anteil wurde im Vukuum dest. 
u. liefertc hierbei 0,58°/o (auf Samcu berechnct) einer JBfaol genannten Vorb., oindunkol. 
griines, ziemlich fl., bltitenartig ricchendeH, stark nach Petersilio schmcckcndes Ol,
D.22 0,8845, der Bruttoformcl C^H^O mit 4 Doppelbindungen, no22 - 1,5078, Mol.- 
Kcfr. 87. F&rbt aicli mit konz. H2Ś 0 4 blutrot, mit SbCI3 in Chlf. grUn, schnell unter 
Triibung in Blau Ubcrgchend. Mit Br2 zunftchst grlin, dann blau. Die Verb. lillit sieli 
nicht mit W.-Dampf dest. Bei Oxydation mit BKCKMANNKcher Mischung entsteht 
der cntsprcchende Aldehyd, ein br&unliches 01, dessen Scmicarbazid farbloso Lamollen,
F. 96—97°, bildet. — Bixol ist anscheincnd ein olefin. Sesquiterpenalkohol mit 4 Doppel- 
bindungen u. dlirfte der Forinel

CH, CII, CH,
CH9> C = CH—CH,—Ó =C H —C II,—Ó = C H —CII,—Ó*=*CH—CH,— CII,OH

cntsprechen. — Die Best. der N&hrstoffe der Samen von Canavalia oblusifolia ergab 
in °/0: 10,42 W., 2,50 Asche, 0,65 Fett, Rohprotein 26,5, verdauliches Protein 24,8, 
Starkę 53,77, Leeithin-P,05 0,106. Sie gleiehen soinit sehr den Samen von Canavaliu 
ensiformis. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 650—52. Okt. 1935. Mailami.) GjuMMK.

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E,. Allgem eine Biologio und Biochemio.

J. R. Hosking, Neuere chemische Untersuchungen iiber das Krebsproblem. Referat 
iiber die Chemie der krebserzeugenden Stoffe im Teer. (New Zealand J. Sol. Teclinol. 17. 
550—52. Doz. 1935.) Kkkiih.

E. L. Outhouse, Phosphors&ureesler in normalem urul in maligntm Oewelte. Dio 
Mehrzahl tier. Gewebe enthiilt s&urelósliche Phosphate, dio nicht mit bas. Pb-Acetat 
f&llbar sind. Tumorgowebo zeigt die hfiehste, Muskelgowebe dio niedrigste Konz, Aijh 
der Phosphatfraktion des Tumorgewebes, dio mit I'h-A«;tat fali bar ist, wurde oin 
K6rper der Formel C6HuOflNPBa isoliert u, ferner Amino&thylalkoholphosohat, Der 
letztere KSrper ist yermutlich auf partiello Hydrolyse von Cephalin zurllckzufUhron. 
(Trans. Roy. Soc. Canada. Sect. V. [3] 29. 77—84. 1935.) Kukjih.

Charles Achard und Maurice Piettre, Unlersuchungen iiber die Prokule der 
Krebszelle. Bestat. von Albumin u. Globulin in Extrakten von Hi>ontftncarcingrncn 
ergeben fiir Globulin etwa 5-mal hOhere Werte ais f(ir Albumin. (O, R. hebd, 8<5anceti 
Acad. Sci. 201. 751—53. 28/10. 1935.) Kkkhh.

Frederick H. Scharles, M. Dwight Baker und W illiam  T. Salter, Die Olykolyte 
verschiedener Substrate in Extrakle.n aus Harkomgewelje urul aus Muskel. Kxtrakto aus 
Mausesarkom, die durch Behandlung des frischen cisgekllhltcn Gewebe,s mit RingerUg, 
erhalten wurden, bikleten Milehtóure aus Hexosediphosphat, jedoch nicht aus Glucose 
oder Glykogen. Hexosemonophosphat wurde langsam zu Milchs&ure gesnalten. Adeno- 
sintriphosphorsaure fibte im Gegensatz zum Muskeiextrakt keineri EinfluB auf die 
Milchsaurcbldg. des dialysierten Sarkornextraktes aus. (Amer, J. Caneer 25. 122—29.
1935. Boston, Harvard Univ.) K ukiih.

A. Lasnitzki und O. Rosenthal, Ober den Jiinflup d*,r Kationen auf <Uis O/ir- 
■cermbgen der Tumorzelle. 5. Mitt. CaUium urul Magnuium. (1, Tell,) (4. vgl. C. 1938.
II. 3158; vgl. aueh C. 1935. II. 2532.) Die anaerobe G&rung von Rattcnimplantatiofin- 
tumoren wird durch Ca nicht beeinflulit, wenn dieses nach einer G&rperiode in K- u. 
Ca-freier Ringerlsg. in yerschiedenen Konzz. dem Medium hinzugefligt wird. Kbenso 
wirkungslos wie Ca erweist sich Mg. Beide Kationen yerhalten sich demnach aridws 
wie K, das unter den gleiehen Bedingungen eine Zunahroe der GfirinteiuiltAt berljej- 
fiihrte, (Blochem. Z. 281. 395—401. 2/11. 1930. Berlin, Blochem, Lab, d. Uniy.Jmt. f. 
Krebsforschung an der Charitć.) K0»KI„

O. Schlirch und A. W interstein, Ober die krebserregeruh Wirkuiuj aromatisrAer 
Kohlentoasserstoffe. Die carcinogene Wrkg. von 3,4-Benzpyren wird an ehromato- 
graph. gereinigten PrSparaten bestatigt. Tetrahydroben7.pyren u, 3'-Methyl-3,4-ljenz-
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pyren zeigten keine carcinogene Wrkg., ebeiisowenig reines Chrysen. Das im kauflichen 
Chrysen enthalteno 1,2-Benzcarbazol scheint carcinogenet. zu wirken. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 236. 79—91. 1935. Heidelberg, Kaiser-Wilh.-Inst. f. med. Forschg. 
u. Zurich, Chirurg. Klin.) K r e b s .

Alexander Haddow, Die Wirkung ton polycyclischen Kohlenu:asserstoffen auf das 
Wachstum des Jensenschen Rattensarkoms. Carcinogene KW-stoffe (1.2.5.6-Dibenzan- 
thracen, 1.2-Benzpyren, 5.6-Cyclopenteno-1.2-benzanthracen, 1.2-Benzantliracen) 
hemmten das Wachstum von iiberimpften Sarkomen, wahrend Anthracen u. Phenan- 
thren wirkungslos waren. (Naturo, London 136. 868—69. 30/11. 1935. Edinburg, 
Univ., Baktcriol. Inst.) K r e b s .

Isabella H. Perry, Die Wirkung ton fortgesetzter BlausaurebeJiandlung auf das 
Wachstum des Kor pers und ton Tumoren der Ratte. Blausaureinhalation hemmt das 
Wachstum junger Ratten u. fiihrt zur Riickbldg. von jEN SEN sehen Sarkomen. Letale 
u. wirksame Dosis liegen jedoch sehr nahe beieinander. (Amer. J. Cancer 25. 592—98. 
Noy. 1935. Univ. of Califomia.) K r e b s .

Hendry C. Connell, Das Studium und die Behandlung des Krebses mittels proteo- 
lytischer Fermente. (Vorl. Mitt.) Steriles Tumorgewebe wurde mit Bacillus liistolyticus 
geimpft u. 4—6 Tage anaerob bei Korpertemp. gehalten. Filtrate soleher Kulturen 
durch BERKEFELD-Kerzen wurden intrayenós oder intramuscular Krebskranken 
injiziert. Vf. beschreibt Heilerfolge. (Canad. med. Ass. J. 33. 364—70. Okt. 1935. 
Kingston, Canada.) K r e b s .

M. Datnow, B. Beilensohn, G. F. Howard, I. M. Heilbron, T. N. A. Jeffcoate 
und W . J. D illing, Eine Untersuchung des Wertes ton Bleiterbindungen fiir die Be
handlung ton malignen Tumoren. Die Darst. von 27 Organo-Bleiverbb. (Bleisalze 
organ. Sauren) wird beschrieben. Die Toxizitat der Substanzen (Wrkg. auf Blutdruck, 
Puls, Atmung) wurde gepruft, u. geeignete Stoffe wurden am BROWN-PEARCEschen 
Kaninchen Tumor gepruft. Ruekbildung von Tumoren wurde nach Injektion von 
Pb-Salzen yon Benzolsulfonylglycin (C6H5S 02 ■ NH ■ CH, • COOH), p-Jodbenzolsulfonyl- 
glycin, Toluol-2,4-disulfonylglycin [CH3'C6H3(S02NH-CH2-C00H)2], m-Carboxy- 
benzolsulfonylglycin (COOH -C6H4S 02NH'CH2- COOH) u. Phenylthioglykolsaure beob- 
achtet. (Amer. J. Cancer 24. 531—48. 1935. Liverpool, Univ.) * K r e b s .

Marc Klein, Histoiro des origines de la theorie ccllulaire. Paris: Hermann et Cie. (74 S.)
15 fr.

Ej. Enzym ologie. Garung.
C. Antoniani, Uber die biochemische Reaktionsfahigkeit des Olucoscms. Wahrend 

Methylglyoxal u. Phenylglyoxal durch die Ketonaldchydmutasa gekeimter Schoten glatt in 
Milctoaure bzw. Phenylglykolsaureumgewandeltwerden,bleibt§fecosim unter den gleiehen 
Bedingungen unveriindert. (Biochim. Terap. sperim. 22. 597—99. 31/12.1935.) Oh l e .

Herbert E. Longenecker und D. E. Haley, Ricinuslipase, ihre Natur und 
Spezifitał. Ein trockenes, stabiles u. hoehakt. Praparat yon Ricinuslipase wurde 
dadurch erhalten, daB man enthiilsto Ricinussamen mit niedrig sd. Petrolather extra- 
hierte u. die Riickstande pulyerisierte u. durclisiebte. Die Haltbarkeit solclier Priiparate 
ist aueh uber lange Zeitraume betraehtlich. Die Best. der Lipaseaktivitat erfolgte 
mit einer Ol-W.-Suspension unter Zusatz yon Essigsaure bei p» =  4,8 u. bei einer 
Temp. yon 37°. Die Rk. wurde durch EingieBen in 95%ig- A. unterbrochen. Die frei- 
gesetzten Fettsauren wurden mit Vio'n- Alkali u. Phenolphthalein ais Indicator titriert. 
Verschiedene Ole werden in folgender Rcihenfolge ihres Ursprungs gespalten: ErdnuB, 
Ricinus, Getreide, Baumwollsamen, Sojabohne, Raps, 01ive, Leinsamen, Klauen, 
Pfirsichkeme, CocosnuB, Wal, Fisch u. Sperma. Ein Vcrgleich der gespaltenen Mole 
zeigt, daB eine Spezifitat in bezug auf die yersehiedenen Glyceride nieht zu bestehen 
scheint. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2019—21. Noy. 1935. The Pennsylyania State 
College, Landw. u. Biolog.-chem. Lab.) WEIDENHAGEN.

M. L. Caldwell und S. E. Doebbeling, Eine TJntersuchung uber Konzentration 
■und Eigenschaften ton zwei Amylasen des Oerstenmalzes. Die beiden Malzamylasen 
wurden in einen hohen Reinheitszustand iibergefiihrt. Hier zeigte sich, daB die bei 
unreineren Prodd. gefundenen Unterschiede hinsichtlich der Wirkungsbedingungen 
u. der Hitzestabilitat nicht mehr zutreffen. Ebenso ergab sich keine Ńotwendigkeit 
zur Annahme bestimmter Aktiyatoren oder Kinasen. Beide Typen der hochgereinigten 
Amylasen sind frei yon Kohlenhydraten, zeigen aber positiye EiweiBfarbrkk. In Ggw. 
yon 0,01 mol Acetatpuffer u. bei 40° liegt das Optimum der yerzuckernden Wrkg. fiir
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beide Amylasen boi ph =  4,3—4,6. Unter ahnlichen Bedingungen liegt auch das 
Optimum der amyloklast. Wrkg. der Amylase mit yorwiegend dieser Eig. bei pn =
4,3—4,7. — Nahere Einzelheiten fiir die Trennung der beiden Amylasen werden nicht 
mitgeteilt. (J. biol. Chemistry 110. 739—47. 1935. New York, Columbia-Univ., Abt. 
fiir Chemie.) WE1DENHAGEN.
*  Charles Samuel Hanes, Die reversible Hemmung der fl-Malzamylasa durch Ascorbin- 
sdure und venvandte Stoffe. Behandlung von /?-Malzamyiase mit reduzierter Form von 
Ascorbinsiiure yerursacht eine Hemmung, die aber nicht sofort eintritt, sondem bis 
zum Maximum gewisse Zeit braucht. Wahrend yerlangerter Vorbehandlung des 
Enzyms mit Ascorbinsiiure tritt eine geringe Regeneration der Aktiyitat in Erscheinung. 
Redukton u. Dioxymaleinsaure hemmen das Enzym gleichfalls; die Effekte aquivalenter 
Konzz. von Ascorbinsaure u. Redukton sind von gleicher GróBenordnung, die merklich 
gróBer ais bei Dioxymaleinsaure ist. Bei Vorbehandlung des Enzyms mit Redukton 
u. Dioxymalcinsaure zeigt sich eine ziemlich rasche Regeneration der Aktiyitat. Diese 
Aufhebung der Hemmung diirfte auf oxydativer Zerstorung des Dienolsystems be- 
ruhen. Der Vf. spricht dem Enzym Schutzwrkg. fiir Ascorbinsaure zu, dagegen be- 
schleunigte Zerstorung fiir Redukton u. Dioxymaleinsaure. Durch yorhergehende 
Luftoxydation werden alle drei Substanzen unwirksam. Methylenblau u. Ferricyanid 
(das allein eine sehr geringe hemmende Wrkg. auf das Enzym besitzt) hebt die Hemmung 
durch Ascorbinsaure auf; in gleichem Sinne wirkt bei allen drei Dienolen Blausaure, 
Natriumbisulfit, Cystein, Thiosalicylsaure u. Thioessigsaure. Ferrosulfat hat geringen 
EinfluB auf die Hemmung durch Ascorbinsaure, aber Spuren von Kupfer steigem die 
Hemmung. AusschluB yon 0 2 beeinfluBt den Verlauf der Hemmung. (Biochemical J. 
29. 2588—2603. Nov. 1935. Toronto, Ontario Research Foundation.) D a n n e n b a u m .

Toshio Kitano, Zur Kenntnis der Takaamylase. I.—III. I. Ober die aus Starkę bei 
der Wirkung der Takadiastase gebildełe Glucosemenge. II. Ober Reaktionsgeschuńndig- 
keitskonstanten der amylolytischen und der maltatischen Wirkungen. III. Ober die 
optimale Wasserstoffionenkonzeniration bei der Wirkung der Takadiastase. Der Mecha
nismus der Starkeyerzuckerung durch Takadiastase (I) bzw. ein Enzymgemisch aus 
-4. oryzae ist wegen der Anwesenheit yon Amylase u. Maltase ein verwickelter Vorgang. 
Au Ber Dextrinen u. Maltose wurde ais Zwischenprod. ein Trisaccharid beobachtet, 
das bei weiterer Spaltung Maltose +  Glucose lieferte. Das mehr oder weniger stark 
reduzierende Trisaccharid ist in 95°/0ig. A. ziemlich 11. Bei Verzuckerung mit einer 
sehr verd. I-Lsg. yerlauft die Hydrolyse monomolekular. Bei hoheren Konzz. von I 
sinkt die Verzuckerungsfahigkeit, wahrend der maltatische Abbau stets monomolekular 
bleibt. Ein auf Sojabohnen gezogener Stamm von A. oryzae lieferte ein Enzym
gemisch (Sojanase), dessen Amylase sich ahnlich wie die yon I yerhalt, wahrend die 
Verzuckerungsfahigkeit auBerst klein ist. Es wird also die Starkę durch I relatiy rasch 
zur Maltose abgebaut u. nachher langsamer zu Glucose hydrolysiert. Das bei yer
schiedenen Tempp. (20—70°) gemessene optimale pn der maltat. Wrkg. von I (4,1 
bis 4,8) ist stets niedriger ais das der amylolyt. (4,7—6,1), wodurcli sich die Versehiebung 
der optimalen [H+] der amylolyt. Wrkg. nach der sauren Seite bei langerer Einw. 
von I gut yerstehen laBt. Die Maltosespaltung wurde nach BERTRAND yerfolgt. 
(J. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 376B—88B. 1935. Kyoto, Kaiserl. Uniy. [Nach 
cltsch Ausz. ref.]) ” BERSIN.

O. Meyerhof, Ober die Wirkungsweise der Hexokinase. Die Hexokinase wirkt 
zum Teil durch Umesterung des Zuckers mit Adenylpyrophosphat u. laBt sich daher 
auch durch die Heterophosphatese yon E u l e r  u . A d l e r  (C. 1935. II. 3931) ersetzen. 
Bringt man Glucose u. Adenylpyrophosphat mit Hexokinase (ohne Muskelferment) 
lo— 30 Min. zusammen, so entsteht, ohne Anderung des anorgan. Phosphats, Hesose- 
monophosphat u. Adenylsaure (2 Glucose +  Adenylpyrophosphat 2 Hexosemono- 
phosphat Adenylsaure). Wird dieses Fermentgemisch nachtraglich aufgekocht u. 
zu frischem Muskelextrakt gesetzt, so entsteht eine gewisse Menge Milchsaure. Dio 
kULERscho Heterophosphatese yeranlaBt eine schnellere Umesterung, aber keine groBere 
Milchsaurebldg. Dagegen entsteht keine Milchsaure, wenn man Glucose allein oder 
Adenylpyrophosphat allein mit Hexokinase bebriitet u. dann das aufgekochte Ferment- 
gemisch mit Muskelextrakt u. den iibrigen Komponenten yersetzt. Jedoch entsteht 
iiinfmal so viel 3Milchsaure, bei g l e i c h z e i t i g e r  Einw. von Muskelferment u. 
lebender Hexokinase auf Glucose, auch bei viel geringerem Geh. an Adenylpyrophos- 
phat. Durch fortwahrenden Kreislauf des letzteren zwischen den yerschiedenen Phos- 
phorj-lierungsstufen wird dann die anwesende Glucose unter gleichzeitiger Yeresterung
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des anorgan. Phosphats vollstandig umgesetzt. Im Ealle der Yorbehandlung mit 
Hexokinase reagiert aber offenbar nur der dabei schon veresterte Zucker nachtraglich 
mit dem Muskelenzym. (Naturwiss. 23. 850—51. 13/12. 1935. Heidelberg, Inst. f. 
Physiol., Kaiser-Wilhelm-Inst. f. med. Forschung.) WEIDENHAGEN.

Hellm ut Bredereck und Hans Beuchelt, U ber phosphatische Wirkung des 
Emulsins. Bei Einw. von hoehwertigem Mandelemulsin (fi-Glucosidasewert =  7) auf 
Mononucleotide (Guanyl-, Hefeadenyl-, Cytidyl-, Uridylsaure) u. Hefenucleinsaure 
wurde bei ph =  5,0 starkę Abspaltung von Phosphorsaure festgestellt. Im Falle der 
beiden Purinnucleotide wird die glykosid. Bindung nicht angegriffen. Glycerinphosphor- 
saure zeigt ebenfalls, wenn auch weniger rasch, Phosphorsaureabspaltung. Ohne Ferment 
tritt bei ph =  5,0 kein Spaltung ein. Das Verf. eignet sich fur praparative Zwecke. 
(Naturwiss. 24. 107—08. 14/2. 1936. Leipzig, Chem. Lab. d. Univ.) W e id e n h a g e n .

Shin-ichiro Fujise und Mitsuo Iwakiri, Dismutative Umwandlung von p-Tolyl- 
glyozal in l-p-Methylmandels&ure unter Einwirkung des Enzyms frischer Zelleń. p-Tolyl- 
glyozal, CH3• C9H ,• COCHO (I), dargestellt aus p-Mdhylacelophenon iiber Isonitroso-p- 
methylacetophenon, wurde durch frisches Muskelfleiseh von Karpfen zu l-p-Methylman- 
delsaure (II) dismutiert. Nach dem Rohertrag an II war die Ausbeute fast quantitativ. 
Nach Umkrystallisation aus Bzl. hatte II F. 131—131,5°, [<x ] d 18 in alkoh. Lsg. =  
— 146,7°. Synthet. durch Spaltung von p-Methylmanddsdure mit Ginchonin dar- 
gestellte l-p-Methylmanddsdure hatte F. 131° u. M d 14 =  — 148°; die opt. Reinheit des 
Dismutationsprod. betrug also 99,1%. Phenylglyozal wurde durch Karpfenmuskel 
etwas schneller dismutiert ais I; der opt. Reinheitsgrad der gebildeten l-Manddsdure 
betrug 91,6%. (Biochem. Z. 283. 298—300.9/1. 1936. Sendai, Univ., Chem. Inst.) Kob.

R. Feulgen, Die Darstdlung der b-Thymonucleinsdure mittels der Nudeogelase. 
Bei der Darst. von Thymusnucleinsaure tritt stets eine partielle Depolymerisierung 
ein, die in einem willkurlichen Punkte unterbrochen wird. Die erhaltenen Prodd. 
stellen somit nicht die genuine, hochpolymere a-Form der Thymonucleinsaure dar, 
sondern sind undefinierbare Gemische der verschiedensten Depolymerisationsstufen. 
Vf. glaubt, daB es vielleicht gar keine Methode zur Darst. der a-Form geben kann, 
u. stellt mit Hilfe der Nudeogelase aus „pancreatinum absolutum (Me r c k )"  die reine 
nicht gelatinierende i-Form her. Zwei Arbeitsweisen sind móglich u. naher beschrieben. 
Entweder wird das Ausgangsmaterial mit Pankreatinlsg. „verdaut“ ; dann ist eine 
AufschlieBung der Zellkerne gar nicht nótig; oder man stellt sich durch Verflii8sigung 
der Organmasse mit NaOH u. Fallung mit A. ein die a-Form enthaltendes Vorprod. 
hcr, das dann sekundar depolymerisiert wird. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
238. 105— 10. 22/1. 1936.) ' B r e d e r e c k .

Ade T. Milhorat, Leberarginase bei Myasthenia gravis. Ein Beitrag zur Frage des 
Ursprunges von Kreatin. In einem Fali (14-jahr. Rnabe) von Myasthenia gravis ver- 
bunden mit betriichtlicher Kreatinurie wurde in der Leber ein n. Geh. an Arginase 
gefunden, so daB im Gegensatz zu der Annahme von EDLBACHER u . R ó t h l e r  (C. 1926.
I. 964) dio Ausscheidung von Kreatin nicht auf einen Mangel an Leberarginase zuruck- 
gefuhrt werden kann. (J. biol. Chemistry 111. 379—84. 1935. New York Hosp.) B e r s .

E. J. BigWOOd und J. Thomas, Ober das Vorhandensein einer Indophenoloxydase 
in der Milch und iiber das Problem der ozytropen Dehydrasen. Rohe Milch enthalt eine 
Indophenoloxydase, dereń Wrkg. durch KCN gehemmt wird. Die Ggw. dieses Fer- 
mentes verleiht den Dehydrasen der Milch ihren oxytropen Charakter. Vff. halten es 
nicht fiir bewiesen, daB es Dehydrasen gibt, die einen ihnen eigenen oxytropen Charakter 
aufweisen. Dieser wird yielmehr oft durch eine Oxydase hervorgebracht. In anderen 
Fallen ist es auch moglich, daB wasserstoffiibertragende Pigmente durch Dehydrasen 
reduziert werden u. daB die Leukoverbb. ihrerseits an der Luft wieder autoxydabel 
sind. (Ann. Physiol. Physicochim. biol. 11. 937—41. 1935. Brussel, Univ., Biolog.- 
chem. Lab. des Solvay-Inst. fiir Physiologie.) WEIDENHAGEN.

G. W olff, Labferment und Labgerinnung. Allgemeines iiber Herst. u. Eigg. des 
Labferments. (Pharmaz. Ztg. 81. 153—55. 5/2. 1936.) H e s s e .

John St. Leger Philpot, Das Verhalten des Pepsins in der Ultrazentrifuge nach 
alkalischer Inaklivierung. Wenn Pepsin auf P h =  7 oder hóher gebracht wird, sinkt 
der sedimentierte Anteil konstant, obgleich das Protein homogen bleibt. Wenn das 
so behandelte Pepsin zuriick zum pH =  4 gebracht wird, steigt die Sedimentation 
stark an u. das Protein wird weniger homogen. Der Anstieg ist um so gróBer, je ge- 
ringer der pn-Wert ist, bis schlieBlich bei ph =  3,8 das Protein vollig gefallt ist. Der 
Anstieg ist annahernd unabhangig vom Anfangswert des pg zwischen pn =  6,7 u.
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Ph =  11; betragt der Anfangswert 6,7, so muB zur Erziolung einer Wrkg. dorselbe 
einige Zeit gehalten werden. Diese Ergebnisse zeigen, daB alkaliinaktiviertes Pepsin 
dureh seine Homogenitat von anderen denaturierten Proteinen unterschieden ist, doch 
ist es so yerandert, daB es leichter durch Saure „denaturiert" wird. Der Vf. glaubt, 
daB das pn, bei dem die Inaktivierung stattfindet, auf die Natur des Endprod. keinen 
wesentlichen EinfluB hat. (Biochemical J. 29. 2458—64. Nov. 1935. Upsala, Departm. 
of Physical Chemistry, Oxford, Departm. of Biochemistry.) DANNENBAUM.

Th. Wagner-Jauregg, Isolierung von Adenoaintriphosphor&aure aus Hefe. Vf. 
extrahiert 200 g Hefe mit Trichloressigsaure bei 0° u. isoliert iiber das Ca- u. Hg-Salz 
60 mg adenosintriphosphorsaures Silber. Diese Verb. war in bezug auf die opt. 
Drehung mit dem aus Kaninchenmuskel isolierten Prod. ident. Audi in bezug auf 
dio Wrkg. ais Phosphatdonator im System der Glucosedehydrierung u. auf die Fahig- 
keit, einen Cu-Komplex zu bilden, war kein Unterschied zwischen Muskel- u. Hefe- 
adenosintriphosphorsaure festzustellen. Weiter erhielt Vf. aus Hefe eine Verb., die 
moglicherweise Inosinpyrophosphorsiiure darstellt. Dio opt. Drehung der freien 
Adenosintriphosphorsaure gibt Vf. mit [a]n =  —30,9° an. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 238. 129—30. 22/1. 1936.) ' B r e d e r e c k .

N. Floresco, Wirkung ton Quecksilberdampfen auf Bierhefe. //j-Dampfc beein- 
flussen die Farbanderung, Gewichtsverminderung u. die Konsistenz der Bierhefe 
stiirker ais Wasserdampfe oder Luft. Geringe Mengen Hg-Dampfe aktivieren die Garung 
u. H20 2-Zers. durch Hefe, groBe Mengen Hg-Dampf wirken hemmend auf diese Pro- 
zesse. Entfernt man die Hg-Dampfe nach kurzer Einw.-Zeit, so erlangen die Fermente 
wieder ihre n. Aktivitat. Aueh eine Gewohnung wurde beobachtet. Hg-Dampf in 
W. hat dieselbe Wrkg. Bei der H20 2-Zers. durch n. Hefe ist die Temp.-Erhohung fast 
doppelt so groB wie bei Hefe, die durch Hg-Diimpfe beeinfluBt ist. (Bul. Fac. fjjtiintę 
Cernauti 8. 296—306. 1935. [Orig.: franz.]) K o b e l .

N. Floresco, Der Einflufl des elektrischen Schwingungsfeldes einer A rgonróhre auf Bier
hefe. Das elektr. Schwingungsfeld einer Argonrohre yerstarkt die beiden Eigg. der Bier- 
hefen: dio alkoh. Garung u. dio H20 2-Zers. (Bul. Fac. §tiintę Cernauti 8. 167—71.
1935. [Orig.: franz.]) K o b e l .

Lucien Plantefol, Die Komplementdroxydationen der Sdbstgdrung bei den Hefen. 
Bringt man eine aus ihrem Kulturmilieu isolierto Hefe aus einer N-Atmosphare in 
Luft, so erkennt man meist die Komplementdroxydationen dor Selbstgarung an einer 
Erhóhung des 0 2-Verbrauchs u. einer Senkung des Atmungsąuotienten C02: 0 2. 
Wichtig sind die spezif. Differenzen. Bei Verss. von kurzer Dauer hat S. Ludwigii 
relativ starkę Komplementaroxydationen. Bei S. cerevisiae findet sich kein Anzeichen 
fiir das Vorhandensein von Komplementaroxydationen. Verss. von langer Dauer 
bekraftigen diese Resultate. Bei einer Hefe wie S. Ludwigii ist aus dem Gesamtgas- 
wechsel der Anacrobiose u. der Komplementiiroxydationen nach Ruckkehr in Luft 
zu ersehen, daB durch Selbstgarung ebensoyiel Moll. abgebaut werden wie in den Ver- 
gleichen durch Atmung. Bei anderen Hefen ist die Selbstgarung durch Giftwrkg. 
beschrankt. — Diese Befunde werden bestatigt durch Bestst. des Gaswechsels bei 
fallender 0 2-Tension. — Fiir S. Ludwigii wurde ais Quotient der Komplementar- 
oxydationen (gebildete C02: verbrauchtem 0 2) 0,68 bestimmt. (Ann. Physiol. Physico- 
chim. biol. 11. 427—60. 1935.) K o b e l .

J. van Beynum und J. w. Pette, Zuckervergarende und laclatrergdrende Butter- 
saurebakterien. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. II. 93. 198 
bis 212. 6/12. 1935. Hoorn, Niederlande, Bakteriolog. Abt. d. Staatlichen landwirt- 
schaftlichen Versuchsstation. — C. 1935. I. 3065.) K o b e l .

Dino Ponte, Ober di# Bildung von Citronensdure aus Inulin. Nach Verss. des 
Vf. bilden P e n i e i l l i u m  l u t e u m  p u r p u r o g e n u m u .  P. c r u s t a e e u m  
(L-) F r i e s auf inulinhaltigem Nahrboden geringe Mengen Citronensaure. (G. Farmac. 
Chim. Sci. affini 84. 164—67. 1935. Turin.) Grimme.

V. S. Butkeyitsch und M. S. Gajeyskaja, Die Ausbeute von Citronensaure aus 
Zucker ais Grundlage fiir die Beurteilung der Reaktionsschemata. (Vgl. C. 1935. II. 63.) 
Verss. iiber die Citronensauregarung aus Olucose u. Rohrzucker mit Aspergillus niger, 
‘7 ®mm 1 a- haben ergeben, daB im wesentlichen nur die Glucose zur Citronensaure- 
bldg. benutzt wird. Die darauf bezogenen Ausbeuten sind bei Rohrzucker besser ais 
bei Olucose u. betragen im ersten Falle iiber 90% der Theorie, im 2. Falle etwa 80% 
der Theorie. Vff. lehnen daher die Auffassung von B e r n h a u e r  ab, daB der Zueker 
erst ahnlich wie bei der alkoh. Garung in Verbb. der C3-Reihe zerfallt, da in diesem



20(50 E (, P f l a n z e n c h e m i e  u n d  - p e y s i o l o g i e . 1 0 3 6 .  I .

Folie nioht so lioho Auaboutcn (inaximal 7l°/o dcs angewendeten Zuokers) an Citronen- 
siluro cntetehon konntcn. Lcdiglioh dio Sehcmata von R a is t r ic k -V ir t a n e n  u . von 
Bu'J KHvn'KOH Htohón mit diosen Ergobnissen im Einklang. (C. R . [Doklady] Acad. 
Moi. U. U.S.  S. [N. S.] 1 9 3 5 . III. 405— 08. Moskau, Confectionery Research 
Insi.) Oh l e .

E 4. Pflanzenchemle und -physiologie.
G. M a c k in n o y , Ober die plastischen PigmentederSmnpf-Flachsseide. Vf. k o n n te  neben 

o iner geringen Mcngo Chlorophyll a- u . fi-Carotin, y-Carotin, Lycopin u . Rubixanthin 
nim OtMulti subinelusa u. Gmeuta salina iaolioren. E in  ungew ohnlich  ho h er Geh. an  
imverBołfbttrcnt, fnrblosein M ateriał v c rh in d crtc  dio e x ak te  R e in igung  de r F a rb sto ffe . 
N ach  Vf. s te ll t  dio S u m p fd o tte r  d ie w ich tigste  Quelle fiir y-Carołin d ar. ( J .  biol. 
C lm m lstry 112 . 431— 24. Dez. 1935. S tan fo rd , U niv . [C alifornien].) S i e d e l .

Ernest Anderson, Die Isolierung von Pektinsubstanzen aus Holz. Aus dem Saftholz 
u. dci? Crtinbhlinschicht dcrschwar7.cn unechten Akazie, Robinia pseudacacia L., wurden 
aus prBtc«vtH 2, aus letzterer 3 Pektinsubstanzen isoliert. Einige davon ahneln in der 
Zua. atark don Pektins&uren, andere der aus gewohnlichem Citruspektin erhaltenen 
Polygrtlnktiminsaure. Diese Substanzen wurden in Ca-Pektat ubergefiihrt, dessen Zim. 
dem mm Citruspektin gowonnencn Ca-Pektat sehr nahe kam. Sowohl in Ca-Pektat 
mm Catnblttm wie aus Saftholz wurde d-Galakturonmurc festgestellt. Die Zueker wurden 
nioht identifiziert. augenscheinlich fehlten jedoch Methylpentosen. Indirekt wurde 
ormittelt, da 15 Saftholz weniger ais 3% u. das Cambium weniger ais 13% Pektinsub- 
stanzen enthalt. (J. biol. Chemistry 1 1 2 . 531— 39. Jan. 1936. Stanford Univ. [Cal.]; 
Tucwm, Univ. of Arizona.) B e h r l e .

M. W. Parker, Physikalisioke und chemische Eigcnsch.afi.cn der loslichen Poly- 
sacchandf, im t&rkiśchm Die wa-ssc.rloslichen Polysaccharide aus dem Endo-
spetm des tiirk. Weizens wurden isoliert u. durch Elektrodialyse in eine a- u. eine 
/s-Fraktion zerlegt. Die eine Fr&ktion w&nderte zur Anodę u. schied sich ais gelatinóse 
M. ab, wahrend die andere Fraktion eine Suspension war. Die physikal. u. chem. Eigg. 
dieser Polj-saccłiaridfraktionen wurden miteinander u. mit denen Ton c- u. ^-Amylose 
wi-gliohen. Mit zunehmender Keifung des Komes kommen mancie Eigg. der a- u. 
/i-Fraktion den Eigg. der ot- u. /9-Aimylose naher. Sie sind aber weit von den Eigg. 
der Dextrine entfemt. (Plant Physiol. 10- 713— 25. 1935.) B r e d e e e c ł

GeOfiny F. Asprey, Uber die Ztmmmcnh&ngc zuńsckcn Ezosmose und Salz- 
fibsorpiioii bei mit remskiedenen SalslSeungcn wrbehanfieUcm KartoffeUcnoIhngewebe. 
(Vgl.*C. 19S3. II. 3S5S.) Behandlung von Kartoffeln mit NaCl. KC1 u. LiCl -rergróBert, 
mit CaClj, rorringćri eine naeJifolgende Absorption Ton NH; u. die Esosmose der 
Eloktrolyte in dest. W., wobei die Daner der Chlorideinw. nur germgen EinfhiB auf den 
Yorlanf der Kxosmo5e ansiibt. Eine Waschung nach der Salzbehaniihmg reduziert 
die relative Absorption n. Exosmose. Behandlnng mit A ld s ffihrt zur Terkleinerung 
der Nil., - Absorfition. aber sra  einer YergrSSerung der Exosmose, wahl bedingt durch 
die saure Rk. des Aid*. (Ptotoplasma 2 4 . 497— 504. Dez. 1935. Glasgow.) G b m n iE .

I. D . Jewssejew. KritiscJie Periaden in desr mineraKschcn Emahrung ton Eultur- 
pflamen. Bei W.-Kulturen assimiliert ffafer in der ersten Enfcw.-Dekade aus starker 
konz. Lsg. P?Os mit geringerer Intensitat ais aus weniger konz. Lsg. Wird wahrend 
einer ganzen Wnchstumsperiode eine P Ą -G abe von 0,004 g /l angewandt. dann leidet 
die Pflanze autor Phosphat.huneer, bei 0,015 g P20,, im Liter erfolgt die Entw. n. Die 
gri>6t« Wrkg. zeigen hohere PjOs-Gaben gegeniiber geringeren bei Anwendnng in 
<ter Kweiten, dritten u. vierten Dekade der Wacljstirmsperiode des Uafers. —  In Boden- 
wrss. zeigt Fhshs den stArksten r.Os-Bedarf in den eisten Wachstarnspesioden bis 
zum Beginn der Knospenbldg. Die Zugabe von P ;0 5 in dieser Periode 'rerbessert_difi 
Emte ebenso wie die Zugabe vot der Aossast. Dagegen -wird eine merkliche \ er- 
mindentng der Ernte beobachtet, wenn P-CK erst nach dieser Periode angewandt wird. 
Aniśh dtsr N-Bodarf ist bei FSachs a a  gfoBten in der Periode vnr der Knospenbidg. 
Zugabe von \  in dieser Periode rerbessert die, Emte deutlich geęenuber dar Zugabe 
vot Aiissaat. (Bali. Acad. Soi. U /R . S. S. 'russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S-R-] 
i : ] ,  i m  41—(jo,) '  K. K . M e ł l e e .

A. A. Saitsewa. Zur Fragt EinfhtJ&eś der .Borfe*a&ftroeknmię auf die Photo- 
sjmtkśst. w>d die Attmmę der Pfifm~?n. An 5 Weizensorten (Lntessens 329 n. 0ij2, 
K<x>rv.'rfttorka, Hordeifomie 010 u. 432) wird die PhotosTnliese u. Atznnos bei V
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Mangol in dc;n Bliittorn oinorsoils u. boi W.-Zugabo uwlerorsnils uiitormiolil., Hol
4 Sortcn (allen auBor Lutoseons 32!)) MUŁ dio A timing lwim Wollton orhohlioh naoli, 
Nach Wiedorzugabo von W. zoigton allo innorhalh 24 Htdn. mich dom Wolkon nr 
holten Pflanzon nocli yormindorto Atinung, naoh 40 —48 Hldn. war dlps uoah lwi
4 Sorton dor Fali (stots vorgliohon mit Kontrollpflanzon). Es sind domnuoh lwi /.nil 
woisor Bodonaustrooknung nooh koino orhobllohon Vorlusto k i i  TronkoimuliHlau/, 
durch Atmung zu orwarten. Dio Photosyntboso war bot allon B SorUm in dor ErlinlungH- 
pcriodo anschlioBond an dio W.-Zugabo naoh rlom Wp)kon vorstilrlct, Dio zur Iflrholung 
u. Verstilrkung dor PhotosynthoHo naoli dom Wolkon orfordorllolio Zoil, botrilgt vnn 
der W.-Zugabo an 20 40 Stdn, Dio yorstlirkto PlintosynUioHo wird sowolil lwi iiuig- 
andaucrndcm u. wiodorholtom Wolkon, ais auoh boi oin/.oluon kursęon Wolkporiodon 
bcobachtot. Dio Poriodo dor gogonUbor nioht vorgowolkton PfJanzon orhtthUm photo- 
synthet. Energio hillt meliroro Tago an, es folgfc dann oino allmilhliuho Ahiiahmo b/,w. 
Angleiehung. WioderholtcB Wolkon mit ansohlloflondor WlUsorung orhtiht wlodur dio 
Energie der COj-Assimilation. E h handolt Bich olTonsiohtlloh um dio Naohlmhnig von 
VerluBtcn an Trockonsubstanz, dio durch don W.-Mungol bodingl waron, (Jiull. Aoad. 
Sci. U. R. S. S. [mes.: Isweslija Akademii Nauk K. H. H. H.J |7j 10JJ5. 10 10.) R. K. Mli,
*  H. David Michener, Wirkuny von Athylen auf Pflanwwiitchaluninhonium, Naoh 
A. E. H i t c h c o c k  sollen Athylen, HoŁoroauxin u. undero Substanzon dio gloioho Wi kg. 
auf die Pflanze besitzen. Diun trifft aber nicht fiir alk* 1'allo zu. Wahnud /,. Ił. lwim 
Heteroauxin die Zunahme der Grfifle dor Ayermeoleoptilo von dor angewandton Mungo 
abhangt, ist dics lx;im Athylen nicht der Fali, Jluferkeimlinge, dio fiir 21 Stdn. in 
Luft mit einem Geh. von 0,001%), 0,2% 11 ■ 2% an Athylen gohalton wurdoii, zoiglon 
alle die gleiche GróBenzunabme, dio etwa 30%, kleiner war ais dio dor Kontrollon mit 
Heteroauxin. Das Wachstum Mngt also nioht yon dor Kon/., des Athylo/is ah u. diosoH 
wirkt nicht ais Wachstumshormon. Ein zwoi ter V o j b . wurdo mit ErbKonkeimlingon 
angestellt. Wahrend Heteroauzin eine Zunahmo dor Zahl der Wurzoln bowirkt, wurdo 
dies in einer Athylenatmosph&re nicht beobachtet. In einem dritton Vern, wurden 
iSalixsteeklinge benutzt. Vier Gruppen wurden yersclłfeden bo handolt: 1. Kontrolki);
2. 0,1% Athylen fiir 2 Wochen; 3. JIeteroauxin, das in Form ojnor IsinolinpiuiUi in 
die Pflanzenspitze gebracht wurde, u. 4, Behandlung mit JIetoroauxin u. gieicbzoiU;/ 
mit 0,1% Athylen. Nach 2 Wochen orgab sieh oino du/ebsohnittliehe Zunahmo der 
Wurzelzabl bei Athylen allein um 4,3, bei JIeteroauxin alloin um 1J,2. Falls Athylen 
in gleicher Weise ais Wachstumshormon wirkt wic Jłeteroauxin, m  solłto boi dor lic 
handlung mit Athylen u. Jłeteroauxin gleichzeitig eine Zunahmo um 10,0 oder woniger 
beobachtet werden. In Wirkiichkeit wurdo aber 28,6 gefuaden. Das bedeutot, datt 
Athylen nicht direkt auf die Wurzelbldg. oinwirkt, sondern dajB os in jrgejideiner Weise 
das Wachstumshormon aktiviert. (Science, New York [N. S.j 82. W l—02. Doz,
Wm. G. Kep.ckho y y  Labb. of the JJiological Ho i., OaJifoiroa i m t .  o t  'J c c h m -  
logy.) J<>n. Sę/JMD/J’.

Ey Tierchem le und -physlolojjle 
P. Kilakantan, Jfaynelwcke Anisotropie vm  mMirlich vvrkfmiiw.ii4*.n ftitheUhwn. 

L PerlmutUr. Vf. untersucht die magnet, Arusotropie vow Perhnutter yerschiedorior 
Herkunft. In jedem Falle stehen die c-Achsen der AragonitkrystiŁllehen mitkrwM  
zu den Elementarplattchen, aus denen sich das ganze aufbaut. Die Ori<;ntio/ung de/ 
a- u. 6-Achsen ist sebwerer festzustellen. J>eim einmal ist die magnet. AwuKAwpie 
hier klein; femer zeigt die organ. Jiindeaubstanz, das Ojncbyolin, łn^gUchocwoiw; 
ebenfalls magnet. Anisotropie. Verss. zur Isolierung u. magnet. Mewiung dieser Uindo- 
substanz ergaben allerdings noch keine eindeutigen JSrgebnisse. C'bur die Logo der 
a- u. 6-Aehsen der Aragonitkrystałłehe;) laBt sieh zur Zeit. folgendoB sagon: lici Por i- 
mutter aus Turbo u. Hahotis dtirften die Achsen regolloK Ik-gon; \y,i M. roargaratifo/a 
u. Mrtiłus viridis dagegen liegen die a-Achsen wahrscheinhch in der WaehstuuujB- 
richtung. —  I)ie absoluten Susceptibihtaten hegen zwischen -0,39 u. -0,36■!</', 
die D.D. zwischen 2,62 u. 2,80 (Aragon.it 2,92). (Proc. Indian Aead. fioi. Haot. A. %.

29. Dez. 1935. Bangałore, Indian Institute of Science.) Kłkmm.
Carteai und A. Morelli, Untermtckungen Uber die ctttm.itrto ZwHtmMenMliHHt# 

der Munkeln einiger Heeliere. 2. JJie a'tu dem MwtM/jwsJje w »  Mv//il eep/*<dv* eMmhur- 
fcaren tlichfioffliałtigen Svb«UvMfsn. (1. vgl. C. 1 8 3 5 .1. 3258.} Im wss, Auszug frischc/j 
Muskelgewebes von Mugil cephalus wird Ammoniak-, Purin-, Ałbumosen-, Kreatin- u. 
Hreatinin-, anderer Basen-, Monoaminosauren-, Polypeptid- u. HariiuUAf-S bestimmt
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u. mit den Literaturangaben bei anderen Seetieren verglichen. (Quaderni Nutrizione 1.
433— 49. 1935. Neapel, Univ.) B e h r l e .
*  W ilhelm Milbradt, Zur Organ- und Hormontherapie der Dermatose.n. (Vgl. C. 1935.
II. 1049.) Die Anwendung von Hormonen zur Behandlung von Hauterkrankungen 
hat bisher nur palliativen Nutzen gezeigt, viel gróBer acheint die Wirksamkeit von poly- 
yalenten Organausziigen, wie Padutin, Leber- u. Hautextrakt zu sein. (Therap. d. 
Gegenwart 76. 74—76. 1935. Leipzig, Univ., Hautklinik.) F r a n k .

Luigi Mascarelli, Oegenwartiger Stand der Chemie der Sexualhormone. Ubersichts- 
referat: mannliches Hormon, Follikelhormon, Corpus luteum-Hormon; synthet. Brunst- 
stoffe. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 527—35. 1935.) W e s t p h a l .

— , Bericht von der zweiten Konferenz iiber die Standardisierung der Sezualhormone. 
Ubersieht iiber die seit der ersten Konferenz (1932) gemachten chem. Fortsehritte, 
die Veranlassung zu einer neuen Standardisierung geben. I. Ostrogene Hormone. Es 
werden genaue Richtlinien fiir die Bezeichnung der Praparate gegeben. Ais 2. inter- 
nationales Standardpraparat wird das Monobenzoat des Ostradiols (phenol. Hydroxyl 
verestert) vom F. 194—195° (unkorr.) festgelegt. Ais intemationale Einheit fiir die 
benzoylierten Formen des Hormons wird die spezif. ostrogene Wrkg. von 0,1 y  des 
genannten Standardpraparates bestimmt. Die durch Vergleich mit dem neuen Mono- 
benzoatpraparat gewonnenen Einheiten mtissen ais ,,Benzoateinheiten“ bezeiehnet 
werden. Ausfiihrlicher Hinweis auf die Notwendigkeit absolut gleichmaBiger Be- 
dingungen bei der yergleichenden Auswertung eines Praparates u. des Standards. 
Die europaischen Mitglieder der Konferenz nehmen folgende Nomenklatur fiir die 
óstrogenen Wirkstoffe an: Oxyketon =  Ostron; Trioxyverb. =  Ostriol; Dioxyverb. =  
Ostradiol. II. Mannliche Hormone. Ais Standardpraparat wird das Androsteron vom
F. 183,5—184,5° (korr.) u. [oc] d20 =  97,3° (in abs. A.) festgelegt; ais Einheit wird die 
an einer spezif. biol. Rk. (Hahnenkammtest) mit 0,1 mg des Standardpraparates 
erhaltene Wrkg. bestimmt. Festsetzung der Bedingungen, unter denen ein Vergleich 
mit dem Standardpraparat yorgenommen werden muB. III. Gelbkorperhormon (Pro
gesteron). Standardpraparat Progesteron vom F. 121° (unkorr.) u. [a]o2° =  200° (in 
Chloroform). Ais Einheit wird die von 1 mg ausgelóste nach CORNER-ALLEN oder 
CLAUBERG festzustellende Wrkg. auf die Uterusschleimhaut des Kaninchens festgesetzt. 
(Buli. trimestr. Organisat. Hyg. 4. 631—43. 1935.) W e s t p h a l .

August A. Werner, Symptome, die den Mangel oder die Abwesenheit von Follikel- 
hormon begleiten. Vf. beriehtet iiber die objektiyen Anzeichen u. subjektiven Symptome 
bei 197 Frauen, die an Follikelhormonmangel oder -abwesenheit litten. Diese Gruppe 
seiner Patientinnen umfaBt 53 Kastraten, 96 Frauen in der Menopause u. 48 Frauen 
mit subjektiv nicht beeinfluCbarer Jlelancholie. DaB diese Symptome die ovarielle 
Hypofunktion oder Afunktion begleiten, wird durch die RegelmaBigkeit ihres Auf- 
tretens bei 53 Unterss. von kastrierten Frauen bewiesen. Die gleichen Erscheinungen 
zeigen sich mit uberraschendem Parallelismus in der Menopause u. bei subjektiv nicht 
beeinfluBbarer Melancholie. (Endocrinologj’ 19. 695—700. Nov./Dez. 1935. St. Louis 
Univ., Sehool of Med., Dep. of Intern. Med.) Jos. Sc h m id t .

Meguid Khouri, Die weiblichen Hormone in der Klinik. Vf. gibt eine Ubersieht 
iiber die Anwendung der weiblichen Sexualhormone in der Therapie. (J. Egypt. med. 
Ass. 19. 11—19. Jan. 1936.) Jos. SCHMIDT.

Hans Otto Neumann, Die Therapie mit weiblichen Keimdrusenhormonen. Bericht 
iiber einige Erfolge bei der Behandlung einer operativ kastrierten Frau, sowie primarer 
u. sekundarer Amenorrhóe mit Progynon (ais Progynon B oleosum) u. Prolnton, sowie 
Ovex Leo, Lutex Leo. Die Erfolge waren in den meisten Fallen nur vorubergehend, 
jedoeh war in jedem Falle eine subjektive u. objektive Besserung erreicht. Auch bei 
Dysmenorrhóen u. anderen Ausfallserscheinungen wurden Erfolge erzielt. In 2 Fallen 
yon habituellem Abort wurde mit gutem Erfolg Corpus luteum-Hormon (Prolnton, 
Progestin) gegeben. Die Dosierung bewegte sich in der yon K a u f m a NN angegebenen 
GróBenordnung. (Med. Klinik 32. 79—83. 17/1. 1936. Marburg an der Lahn, Univ.- 
Frauenklinik.) WESTPHAL.

Fuller Albright, James A. Halsted und Elizabeth Cloney, Untersuchungen 
aber omrielle Dysfunktion. I. Die hormonalen „Ma/3stdbe“, anwendbar fiir Idinischen 
Gebrauch und die an normalen Indiriduen erhaltenen Werte. Es werden Kurven fur die 
taglich ausgeschiedene Oslrinmenge (Test nach K u r z r o k ) bei h. Frauen angegeben. 
Auf Grand yon Prolan A-Bestst. stellen Vff. fest, daB eine konz. Urinprobe (morgens)
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im n. Fali kein Prolan A enthalten soli. (New England J. Med. 212. 192—95. 1935. 
Massachusetts General Hospital, Ovarian Dysfunetion Clinic.) W e s t p h a l .

Fuller Albright und James A. Halsted, Vnie.rauchv.ngen uber ovarielle Dys- 
funktion. II. Die Anwendung der „hormonalen Mafistubc“ auf die Unterachcidung und 
Behandlung der verschiedenen Typen der Amenorrhoe. Auf Grund der friiher (vgl. 
vorst. Ref.) erhaltcnen Normalwerto fiir Ostrin u. Prolan A werden dio yersehiedenen 
Falle von Amenorrhoe in yersehiedene Gruppen eingetcilt. Bzgl. der klin. Einzel- 
heiten ygl. das Original. (New England J. Med. 212. 250—57. 1935. Massachusetts 
General Hospital, Oyarian Dysfunetion Clinic.) WESTPHAL.

W. Pettersson, Morphinentziehung mit Otarialhomion. Vf. berichtet iiber einigo 
Falle, bei denen mit Erfolg Ovarialhormon zur Morphinentziehung benutzt wurde. 
Mit Oyarium-Panhormon „Henning“ wurden bessere Erfolge erzielt ais mit reinem Follikcl- 
hormon. Demnaeh ist also aueh fiir den Mann in bestimmten Filllon das weiblicho 
Sexualhormon therapeut. w'irksam. (Dtsch. med. Wselir. 02. 17— 18. 3/1.
1936. Berlin W 8.) Jos. S c h m id t .

Karl A. Bock, Uber die Anderung der Wirkung des Ovarialhormons und des gonado- 
tropen Anteiles des Hypophysenvorderlappens durch Stórung des Saurebasengleich- 
geuńchtes. Die Unterss. an weiBen Mausen ergaben, daB sowohl das Ovarialhormon 
(Follikulin-Menformon), ais aueh das gonadotrope Hormon der Hypophyse (Prolan) 
bei saurer Rk. der Kórpergewebe eine Wirksamkeitssteigerung erfahren u. umgekehrt 
bei alkal. Rk. in ihrer Aktiyitilt geschwacht werden. (Klin. Wsehr. 14. 1750—53. 
7/12. 1935. Tiibingen, Univ. Med. Klinik.) T s c h e r n in g .

Philip A. Katzman und Edward A. Doisy, Darstellung gonadotroper Substanzen 
durch Wolframsdurefdllung. (Vgl. C. 1935. I. 2201.) Zu einem Liter des auf gonado
trope Wirksamkeit zu untersuchenden Hames werden 20 ecm einer 10%ig- Natrium- 
wolframatlsg. gegeben. Diese Mischung wird mit Schwefels&ure kongosauer gemacht 
u. der entstandene Nd. abzentrifugiert u. einmal mit Aceton gewaschen. Der so er- 
haltene Nd. wird in wenig dest. W. suspendiert, mit etwas Brucin yersetzt u. kraftig 
geriihrt. Nach dem Abzentrifugieren des yerbleibenden Nd. enthillt die dariiber- 
stehende klare Lsg. prakt. die gesamte im urspriinglichen Ham yorliandene gonado
trope Wirksamkeit. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 31. 188—89. St. Louis, School of 
Medicine. Lab. of Biological Chemistry.) T s c h e r n in g .

W. R. Lyons und H. R. Catchpole, Yersucht mil dem laetogenem llypophysen- 
hormon am Meerschweinchen. Jungfrauliche Meersehweinchen, die im Brunststadiuni 
kastriert worden sind, erwiesen sich ohne Vorbehandlung mit Oyarialhormon zur 
qualitativen Testierung des laetogenen Hormons der Hypophyse brauchbar. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 31. 299—301. Diyision of Anatomy, University of Cali- 
fomia.) TSCHERNING.

H. R. Catchpole, W. R. Lyons und W. M. Regan, Anregung dar Milchproduklion
junger Kiihe durch das lactogene Hypophysenhormon. Durch Gaben von laetogenem
Hypophysenhormon wurde an 12 u. 18 Monate alten jungfrauUchen Kuhen eine echte 
Milchsekretion ausgelost, die nach AufhOren der Hormonzufuhr wieder sistierte. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 31. 301—03. Divisions of Animal Husbandry at Davis and Anatomy 
at Berkeley, University of Califomia.) TSCHERNING.

W. R. Lyons, I. L. Chaikoff und F. L. Reichert, V er suche mil laetogenem 
Hypophysenhormon an normalen, kasłrierten und hypophyseklomierlen Ilunden. Das 
yerwendete Hormonpraparat war ein Pulyer, das aus einem sauren Acetonextrakt 
von Hypophysenyorderlappen erhalten worden war. 1 mg Trockensubstanz entsprach 
40 mg frischer Druse. In 100 mg dieses Trockenpulvers war kein gonadotropes Hormon 
mehr nachzuweisen. Von diesem Praparat geniigten 20 mg auf zwei Injektionen ver- 
teilt, um an n. u. kastrierten Hundinnen eine Milchsekretion heryorzurufen, die Uber
2 Wochen anhielt. Dagegen gelang es an drei hypophysektomierten Tieren nur bei 
emem eine Lactation auszulósen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 31. 303—05. Diyisions 
°u Anatomy  an<̂  Physiologj', Univereity of Califomia Medical School, Berkeley, and 
the Halstead Laboratory of Experimental Surgery Stanford University Medical 
School.) T s c h e r n in g .

W- R- Lyons und H. R. Catchpole, Die Braucłibarkeit ton KaninsJien fur Ver- 
zuche uber das laclogene Hypophysenhormon. Vff. fordem, daB, wenn Kaninchen zur 
lestierung yon laetogenem Hypophysenhormon yerwendet werden, es erwachsene, 
jungfrauliche liere sein mussen, bei denen noeh keine Ovulation oder Lactation statt-
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gefunden hat, u. die vor Beginn des Testvers. kastriert worden sind. (Proc. Soe. exp. 
Biol. Med. 31. 305—09. Califomia, Univ., Department of Anatomy.) T s c h e r n in g .

H. Heller und F. F. Urban, Das Schicksal des antidiuretischen Prinzips won 
Hypophysenhinier1appenextrakłen in vivo und in vitro. Das antidiuret. Hormon des 
Hypophyśenhinterlappens wird durch Blut u. Gewebesuspensionen in vitro inaktivicrt. 
Diese Inaktmerung wird auf einen Adsorptionsvorgang zuriickgefiikrt; dureli Er
hitzen der Gewebe laBt sich ihre Fahigkeit zur Inaktivierung des Pituitrins zerstoren. 
Fiir die Adsorption wird eine hitzelabile Substanz verantwortlich gemacht, die sich 
den Geweben mit Losungsmm. entziehen liiCt; aus dem Extrakt kann man sie mit 
Tierkohle entfernen. Gewebe u. Extrakte aus Leber adsorbieren mehr ais die von 
Nieren. Nach der Adsorption laBt sich das Hormon durch kurzes Erhitzen wieder 
in akt. Form gewinnen. Blut u. Leber enthalten eine enzymartige Substanz, die 
Pituitrin zerstort. Nach der Injektion gróBerer Dosen Hinterlappenextrakt ver- 
sehwindet die antidiuret. Wrkg. des Blutes (beim Kaninchen) in 20—30 Min., in yitro 
dauert es 3—4 Stdn. Bei Ratten wird ein Teil von groBen Mengen intravenos zu- 
gefiihrten antidiuret. Hormons im Harn ausgeschieden. (J. Physiology 85- 502—18. 
16/12. 1935. Vienna, Univ., Pharmacol. Inst.) W e s t p h a l .

H. O. Neumann, Innere Sekretion der Nebenniere. Ubersichtsreferat. I. Unter- 
funktion der Nebennierenrinde, Symptome. II. Die Nebennierenrindenpraparate, ihre 
Indikationen. III. tlberfunktion der Nebennierenrinde. IV. Virilismus. V. Neben
nierenrinde u. Vitamin C. Mit ausfiihrlichen Literaturangaben. (Med. Klinik 31. 
1507—09. 1543—45. 1935. Marburg a. d. L.) W e s t p h a l .
*  R. Tislowitz, Ascorbinsaure mul Funktion der Nebennierenrinde. Normalen Hunden 
u. solchen mit Nebenniereninsuffizienz (einseitige Exstirpation) wurde intravenós
1-Ascorbinsaure (durchschnittlieh 10 mg pro kg Kórpergewicht) verabreicht. Diese 
liatte in beiden Fallen im Gegensatz zu Extrakten aus Nebennierenrinde keinen EinfluB 
auf den Blutcholesterinspiegel. Wahrend Nebennierenrindenextrakte die zirkulierende 
Blutmenge vergróBern, wurde diese unter der Wrkg. der Ascorbinsaure vermindert. 
An n. Blasenfistelhunden war nach Ascorbinsaure eine leichte Zunahme der Diurese 
feststellbar; an den einseitig exstirpierten Tieren war der Effekt nicht eindeutig. Es 
wurde weiter Temp.-Senkung u. Tonuszunahme der GefaBwand festgestellt. Ein vago- 
ton. Effekt gab sich in Verlangsamung des Herzschlages, Mudigkeit usw. zu erkennen. 
(Klin. Wschr. 14. 1641—46. 16/11. 1935. Warschau, Uniy., Inst. f. Allgem. u. Exper. 
Pathologie.) WESTPHAL.

Georg Arndt, Uber die Wirkungen des Nebennierenrindeneztrakles Cortidyn auf 
die Addisonsche Krankheit. Bericht iiber die erfolgreiche Behandlung zweier Falle von 
weit vorgeschrittenem Morbus A d d is o n  mit Cortidyn (P r o m o n t a  Hamburg). Die 
Patientinnen erhielten taglich 2 ccm intravenos, das entspricht 10 „corticodynamen 
Mauseeinheiten“ (im Test nach BOMSKOW u. BAHNSEN). Neben der subjektiven 
Besserung wurde ais objektives MaB das Verh. des Blutzuckers auf die Injektion von 
Adrenalin, das vor der Cort idyn behandlung nur einen geringen, nach der Behandlung 
aber einen starken Anstieg des Blutzuckers bewirkt, herangezogen. In einer Diskussion 
iiber das Funktionsbild des Nebennierenrindenhormons sehlieBt sich Vf. der Ansicht 
der meisten Autoren an, daB niedrige Werte des Blutzuckers u. des Blutdruckes ein 
Zeichen von Nebennierenmarkausfall sind, jedoch soli aueh die Nebennierenrinde maB- 
geblich beteiligt sein. (Fortschr. d. Therap. 11. 641—52. Nov. 1935. Rostock, Med. 
Univ.-Klinik.) WESTPHAL.

Ernst Scharrer und Robert Gaupp, Bemerkungen und Versuche zur Frage der 
Beziehungen zmschen Schilddrilse und Zwischenhimdriise. Zu dem Problem, ob die 
„Zwischenhimdruse“ ais Produzentin des thyreotropen Hormons eine Rolle spielt, 
ergibt sich aus Verss. der Vff., daB es verfriiht ist, der Zwischenhimdriise diese Be- 
deutung zuzuschreiben. Bei Amphibien hat sich das thyreotrope Hautungshormon 
der Hypophyse in der „Zwischenhimdriise11 nicht nachweisen lassen. (Khn. Wschr. 14. 
1651—52. 16/11. 1935. Frankfurt a. M., Neurolog. Inst. d. Univ. u. Kiel, Univ.-Nerven- 
klinik.) “ WESTPHAL.

H. J. Perkin, Frank H. Lahey und Richard B. Cattell, Unlersuchungen uber 
die Beziehungen des Blułjods zu Schiłddrusenkrankheiten. G-rundlagen der Beziehung des 
Jods zur ScMlddriise; ein Jodtoleranztest. Vff. haben eine Reilie yon Blutjodunterss. 
an n., nichttox.-adenomatósen, kropfkranken u. hyperthyreoiden Patienten angestellt. 
Es zeigt sich, daB nicht bei allen Fallen von klin. Hyperthyreoidismus ein erhóhter 
Blutjodgeh. notwendig ist; 29% der untersuchten Falle weisen einen n. Blutjodgeh.



1930. I. E 6. T ie r c h e m ie  u n d  -p h y s i o l o g ie . 2 9 6 5

auf. Weitor wird oin Jodtoleranztcst beschriebon zur Feststellung einor Diagnoso von 
Hyperthyreoidismus. Klin. Einzelheiten vgl. im Original. (New England J. Med. 214. 
45—52. 9/1. 1936. Lahey Clinik; Baker Memoriał Clinik of the New England DeaconoBS 
Hospital; New England Baptist Hospital.) Jos. SCHMIDT.

Arnold Loeser, Antithyrcolrope Schutzsubstanz des Blutes und Kohlenhydratstoff- 
-toechsel der Leber. Der durch Gabon von Thyroxin bedingte Glykogenverlust der Leber 
ist sclbst durch groCo Mengen des antithyreotropen Schutzstoffes des Blutes nicht 
zu verhindorn. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 180. 325—31. 22/1. 1936. Freiburg
i. Br., Pharmakolog. Inst. d. Univ.) TSCHERNING.

E. F. Scowen und A. W. Spence, Die Wirleung von antithyreotropem Serum 
auf die Schilddriise von mit thyreotropem Hormon behandelten Meerschweinchen. Anti- 
thyreotropes Serum verhindert bei Meerschweinchen, dio gloichzeitig thyreotropon 
Hypopliysenvorderlapponextrakt erhalten, das Auftreten einer Schilddruscnhyperplaaie. 
Normalos Kaninchen- u. Menschenserum besitzt oino schwacho antithyreotropo Wrkg. 
(J. Physiology 86. 109—16. 15/1. 1936. London, Medical Unit. St. Bartholomew’s 
Hospital.) TSCHERNING.

Elsę Simon, Die Wirkung der antithyreotropen Schutzsubstanz des Blutes auf die 
Schilddriisentdtigkeit. Durch taglicho Zufuhr von tier. Blut oder daraus hergostellton 
Extrakten (TyTonorman) wird die Rattenschilddriise ruhiggestellt. Die morpholog. 
Veranderungen — Abflachung des Epithels u. Zunahme des Koli. —, die boroits am
4. Tago sichtbar werden, erreichen nach 16 Tagen ihre gróBte Starkę. Nach Aussetzen 
der Behandlung nimmt der Koll.-Geh. der Drtisen langsam wieder ab u. geht die Ab
flachung des Epithels wieder zuriick. Nach 10 Tagen etwa ist diese Ruckbldg. beondet. 
(Naunyn-Schmiedebcrgs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 180. 28—36. 5/12. 1935. 
Freiburg i. Br., Pharmakolog. Inst. d. Univ.) Jos. SCHMIDT.

M. W. Goldblatt, Insulin und thyreoidektomierte Kaninchen. Die Verss. des 
Vf. zeigen, daB die Insulintiberempfindlichkeit thyreoidektomiorter Kaninchen durch eine 
Tragheit des sympath. Nervensystems bedingt ist, wodurch bei bestehender Hypo- 
glykamie keine entsprechende Ausschiittung des Leberglykogens einsetzt. (J. Physio
logy 86. 46—60. 15/1. 1936. London, St. Thomas’s Hospital, Shorrington School of 
Physiology.) T s c h e r n in g .

Samuel L. Ellenberg, Wirkung von Insulin auf schlecht emcihrle Kinder. Bericht 
von zehn Fallen. Schlecht ernahrte Kinder zeigen bei Insulinbehandlung einen ver- 
mehrten Korpertonus, gesteigerten Gewcbsturgor, bessere Farbę, groBere Lebhaftigkeit 
u. Kraft u. ein gróGeres Interesse an ihrer Umgobung. Der Appetit steigt, ohne daB 
immer eino Gewichtszunahme erfolgt. Vf. cmpfielilt einen Vers. mit Insulintherapie 
wahrend der Genesungszeit nach schwachenden Krankheitcn wegen der wohltuenden 
Wrkg. von Insulin auf den allgemcinen Stoffwechsol. (Arch. Pediatrics 52. 793—97. 
Dez. 1935. New York.) ' Jos. S c h m id t .

D. A. Scott und A. M. Fisher, Der Einflup von Zinksalzen auf die Wirkung des
Insulins. Im Testvers. an der Maus ergab sich, daB Insulinlsgg., denen etwa 0,01°/o Zink 
zugesetzt war, nur 40% ihrer Wirksamkoit behielten. Aus Blutzuckerunterss. an 
Kaninchen, denen Insulinlsgg. mit 0,1% Zink injiziert waren, ergab sich, daB die 
physiol. Wrkg. des Insulins stark verzogert war; der Blutzuckerspiegel blieb 10 Stdn. 
nach Bcginn des Vers. betrachtlich unter Normal. Bezogen auf die Zuckermenge 
war die W rkg. der Insulin-Zinklsgg. mindestens aquivalent der reinen Insulinlsg. Beim 
Fallen des Insulins auf einer Insulin-Zinklsg. mit Trichloressigsaure wurde ein Insulin 
mit den ursprunglichen Eigg. erhalten. Nickel-Insulinlsgg. erzeugten bei Mausen 
etwa dieselbe Anzahl Krampfe wie Zink-Insulinlsgg. (J. Pharmacol. exp. Thera- 
peutics 55. 206—21. 1935. Toronto, Univ., Connaught Lab.) W e s t p h a l .

Henry J. John, Weitere Beobachtungen bei der Behandlung von Uyperinsulinismus 
mit Insulin. Vf. berichtet iiber 3 Falle von Hyperinsulinismus. Er unterscheidet 
zwischen funktioneller u. anatom. Kondition. Beim funktionellen Typ erfolgt die 
Behandlung mit einer hohen Fettdiat u. 20 Einheiten Insulin % Stdo. nach jeder 
Mahlzeit. Die Dauer der Behandlung orstreckt sich iiber 3 Monate. Dor anatom. Typ 
reagiert nicht auf Insulin. 2 von den behandelten Patienten konnten mit dieser Methode 
vollig geheilt werden. (Endocrinology 19. 689—94. Nov./Dez. 1935. Cleve- 
lan d.) J o s .  S c h m id t .

E. v. Daniel und T. Bór es, Zur Kenntnis des Lipochroms im menschlichen Blut- 
serum. (VgL Z e c h m e is t e r  u . T u z s o n , C. 1935. II. 2972.) Zur chromatograph. 
Analyse der Blutbestandteile wurden 3 i Serum mit 1 Vol. A. gefallt, der Nd. mit A.

xvm. i. i9i
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erschopft, mit mcthyklkoh. Kali 2 Tage unter N verseift, mit Bzn. ausgescliiittelt, 
mit CHjOH entmischt, die epiphas. Komponentę nach Ausfrieren von 3 g Cholesterin 
befreit u. auf Ca(OH)2 chromatographiert. Gelblichbraune, rosafarbige, hellgolbe u. 
orangegelbe Schichten (a—d) wurden abgetrennt u. in CS2-Lsg. spektroskopiert. In 
3 1 Serum waren insgesamt colorimetr. gemesaen worden: epiphas. Farbstoffe (ais 
Carotin gereełmet) 1,61 mg; Hypophas. (Xanthophyll) 0,25 mg (ais Lutein gerechnet). 
Die Colorimetrio der Farbringe ergab: a) 0,33 mg, b) 0,15 mg Lycopin, e) 0,08 mg 
u. d) 0,28 mg Carotin =  0,84 mg Epiphas. u. 1,09 mg Gesamtfarbstoff. Das Blut- 
serum kann daniach relativ reichliche Mengen Lycopin entlialten, was einen hohoren 
Carotingeh. im Blut vorzutauschen vermag. Zur Erzielung zuverlassiger Pnmtamin A- 
Werte muB also der Pigmentauszug nicht bloB entmischt, sondem aueh chromato
graphiert werden. Die bei 120 Analysen mit nur 3 ccm Serum erhaltenen orientierenden 
Werte schwanken fiir den epiphas. Anteil (Carotin) zwischen 32 u. 290 y, fur den 
hypophas. (Xanthophyll) zwischen 1,5 u. 250 y  pro 100 ccm. (Hoppe-Seyler’s Z. phy- 
siol. Chem. 238. 160—62. 6/2.1936. Pecs, Univ. Chirurg. Klin. u. Chem. Inst.) Gu.

Hikosaburo Kaneko, Uber den EinflufS von Knochenmark auf den anorganischen 
Salzstoffgehalt im Blute und Harn der milzexslirpierten Kaninchen. Vf. untersucht den 
EinfluB der Milz u. yoii Knochenmark auf den anorgan. Salzstoffwechsel, die Blut- 
kórperchenzahl u. den Hamoglobingeh. Ais Praparate benutzt er von ihm hergestellte 
Knochenmarkestrakte des Pferdes u. Medulon (Knochenmarkpraparat). Es zeigt sich, 
daB das Knochenmark die kompensator. Wrkg. der Milz auf den anorgan. Salzstoff
wechsel, die Blutkórperehenzahl u. den Hamoglobingeh. besitzt. (Sei-i-kwai med. J. 54. 
Nr. 3. 12. 1935. Tokyo, Pharm. Inst. d. Jikei-Kwai Med. Fak. [Nach dtsch. Ausz. 
ref.]) ' Jos. S c h m id t . .

H. Heinlein, Das Verhallcn der Bluleiwei/ikorper bei parenteraler Ztifv.hr ton 
EńceifS- und NichteiweifSkolloidm. Parenterale Eiweifizafuhr vermehrt bei Kaninchen 
Fibrinogen u. Globulinę, wahrend Albumin in der Regel entspreehend vermindert ist. 
Die gleiehe, aber schnellere u. starkere Wrkg. lost aueh die Zufuhr von NichteiweiB- 
koll. aus. Diese gleichsinnige Wrkg. spricht dafiir, daB die BluteiweiBkorperveranderung 
nichts fiir die Antigen-Antikorperrk. Spezif. ist, u. ,daB die „Kolloidoklasie“ W lDALs 
nicht fiir den anaphylakt. Shock charakterist. ist. Die erhohte EiweiBmenge wird 
aus den infolge der starken Zellmauserung Yermehrt zerfallenden Zellen gebildet. 
Die BluteiweiBkorper entstehen cellular, hóchstwahrecheinlich im akt. Mesenchym. 
(Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 179. 127—44. 1935. K(iln- 
Lindenburg, Pathol. Inst.) Ma h n .

Karl Lageder, Untersuchungen uber Porphyrimermehrunrj in den Erylhrocyten. 
Vf. gibt einen Cberbliek iiber neuere Ergebnisse der Porphyrinfor&chung, wobei dię 
Bedeutung der Porphyrinunterss. in den Erythrocyten gewiirdigt wird. In eigenen 
experimentellen Verss. wurde gefunden, daB bei verschiedenen Krankheiten eine maBige 
bis hochgradige Yermehrung des Porphyrins in den Erythrocyten vorhanden war, die 
Yermehrung betrug in einzelnen Fallen das 12—15-fache des mittleren Normalwertes. 
(Klin. Wschr. 15. 296—98. 29/2. 1936. Mailand, Univ.) F r a n k .

Robert Alexander McCance und Elsie May Widdowson, Phytin in der Er~ 
nahrung des Menschen. Es wird eine Methode zur Best. kleiner Mengen von Phytin 
angegeben: Estraktion des Phytins durch HCI, Fallung ais Ferrisalz u. Best. des P 
des Niederschlages nach Yeraschung mit H2S04-HC10j. Der Phytingeh. von 64 Lebens- 
mitteln wurde bestimmt. PhytinstofTwechselverss. am Menschen ergaben, daB 20 
bis 60% der zugefuhrten Menge unverandert in den Faeces ausgeschieden werden. 
In der Durchschnittsnahrung des Landes maclite der Phytin-P <  5% des Gesamt-P 
aus. (Biochemical J. 29. 2694—99. Dez. 1935. London, Kings’ Coli. Hosp.) S c h w a ie .

Charles Herbert Best und Harold John Channon, Die. Wirkung ton Cholin 
und anderer Substanzen bei der Vorbeugung und Heilung der Leberverfettung. (VgL 
C. 1935. I. 2393. 2551.) Eingehende Besprechung der gegenwartigen Kenntnis uber 
die Wrkg. dieser Stoffe bei emahrungsbedingter I«berverfettung; Nachweis, daB die 
Ergebnisse an den beiden Universitaten nur quantitative Unterschiede aufweisen, 
bedingt durch etwas Terschiedene Vers.-Bedingungen. Der Proteinanteil der Nahrung 
besitzt eine regulierende Wrkg. auf den Lipoidgeh. der Leber. Angaben uber die Be- 
dingungen fiir die Zus. von Futtergemischen zum Nachweis der Cholinwrkg. (Bio
chemical J. 29. 2651—5S. Dez. 1935. Toronto, Univ„ Liverpool, Univ.) SCHWAIB.

Alan W ilm ot Beeston, Harold John Channon und Harry W ilkinson, Uber 
den Einflufi des Caseingchalts ton Nahrungsgemischen auf die Natur ton „Cholesterin
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Leberverfettung. (Vgl. vorst. Ref.) Unterss. iiber die Wrkg. eines wechselnden Protein- 
geh. der Nahrung (20% Fett, 2% Cholesterin, cholinarm) auf die Menge u. Zus. der 
Leberlipoide der Ratte. Es wurden starkę Veranderungen in den Mengen der ver- 
schiedenen Lipoide bei den hierbei auftretenden Cholesterinfettlebem herbeigefiihrt 
(im allgemeinen: hoher Proteingeh. der Nahrung — niedriger Fettgeh. der Leber u. 
umgekehrt). Zusatze von 80 mg Cholin taglieh verhindert weitgehend die Ablagerung 
von Glyceriden, aber nur teilweise diejenige von Cholesterinestem. Es konnte nicht 
geklart werden, ob Cholin direkt die AbJagerung der letzteren hemmt oder durch 
Synthese von Lecithin wirkt. (Biochemical J. 29. 2659—67. Dez. 1935. Liverpool, 
Uniy., Dep. Biochem.) ScHWAIBOLD.
+  Francesco Pirrone, Enzymatische Vitamiribestimmung. Die Methode beruht. 
auf der Beobachtung, daB dio alkoh. Garung einer Rohrzuckerlsg. durch Bierhefo bei 
Ggw. von Vitamin bedeutend energischer yerlauft. Man bestimmt deshalb den Garungs- 
yerlauf ohne u. mit Vitaminzusatz, berechnet aus dem gefundenen C02-t)berschuli 
die enzymat. Aktiyitat (A e) u. errechnet den Vitamingeh. des Zusatzes (U.V) nach 
folgenden Gleicliungen:

Vitamin A u. D U.V. — (A e—100)-11,36 -f- 23 
Vitamin B V.V. =  (A e—100)-0,0833 +  2,34 
yitamin C V.V. =  (A e—100)-0,0623 +  0,19.

Naheres im Original. (Ann. Chim. applicata 25. 292—309. 1935. Pisa.) Grimme.
Katharine Hope Coward, Marjorie Ruth Camhden und Eva Maud Lee, Die 

Bcslimmmtg von Vitamin A auf Crrund seines Einflusscs auf den Vaginalinhalt der Ratte. 
(Vgl. C. 1933. I. 453.) Das Auftreten von Yerhomten Zellen wahrend 10 aufeinander- 
folgenden Tagen wird ais Zeichen der A-Verannung angesehen, das Verschwinden 
dieser Zellen ais Zeiehen der „Heilung11. Diese Kennzeichen wurden zur Best. des 
A-Geh. einer Substanz bei einmaliger Dosis zugrunde gelegt. Die Beziehung zwischen 
der verabreichten Dosis u. der mittleren Zahl dor Tage bis Eintreten der „Heilung*1 
ergab eine lineare Kurve (Abszisse =  Logarithmus der Dosen). Auch zwischen der 
Hóhe der Dosis u. dem Wiederauftreten der verhomten Zellen besteht eine solche 
Beziehung. Eine mehrmalige Verwendung der Vers.-Tiere erscheint unter don Vers.- 
Bedingungen nicht mogheh. Die Methode ist etwas weniger genau ais die iibliche 
(Gowichtszunahme). (Biochemical J. 29. 2736—41. Dez. 1935. London, Pharma- 
ceut. Soc.) Sch w aihold .

Giuseppe Solarino, „Orizotoxin“ und experimenldle Taubenberiberi. Endo- 
muskulare Injektion oder orale Gabo von alkoh. Extrakton von geschaltem oder auto- 
klaviertem Reis u. von Reisstarke erzeugto bei hungemden Tauben typ. Beriberi mit 
nachfolgendem Tode. Dicselbe Schadigung trat, wenn auch bedeutend geringer, bei 
mit Mais gefutterten Tieren ein, wahrend Beigabe yon B-Vitamin die Wrkg. aufhob. 
Auch die Extraktionsriickstande erzeugten Beriberi. Vf. fuhrt dies auf die Ggw. von 
Onzotoxin, einen durch A. extrahierbaren Kórper, zuriick. (Quaderni Nutrizione 1.

—412. 1935. Messina.) Grimme.
Thomas W illiam Birch, Paul Gyorgy und Leslie Julius Harris, Der Vitamin-B„- 

komplez. Unterscheidung der das Schwarzwerden der Zunge verhindernden und „P.-P."- 
Faktoren ton Lactoflamn und. Vitamin J50 (sogenannler Rattenpellagrafaktor). Teile I 
n? i ^ '  ^  C. 1935. I. 3303. 3305.) I. Mais u. Melasse, die arm an P.-P.-Faktor 
! , .S18, ^es Menschen verhindemd) sind, enthalten viel B0, bei Leber ist das Ver- 
haltnis umgekehrt; Fisch ist reich an P.-P., arm an Lactoflavin. Angaben uber das 
Vork. yon Be u. Lactoflavin in Cerealien u. a. Bei menschlicher Pellagra wirkte B6 
u. Lactoflarin nicht, der P.-P.-Faktor aber raseh heilend. Letzterer ist demnach 

dritter Faktor des B2-Komplexes anzusehen. II. Bei Pellagra erzeugender 
JNahrung blieben Ratten gesund, Tiere mit B6-Mangel (irrtumlich Rattenpellagra 
genannt) wurden damit geheilt. Ratten benótigen den P.-P.-Faktor nicht oder bilden 
um selbst. III. Verss. an Hunden ergaben, daC der Faktor gegen Schwarzwerden der 
^unge nicht ident. ist mit Lactoflavin oder Be, yielleicht aber ident. mit dem P.-P.- 
ł y  W '1 u er u- Lactoflavin benótigen diese offenbar noch B6 u. den P.-P.-Faktor. 
f ' ^“^erpellagra erscheint yerschieden von Bs-Mangel, ihre Beziehung zu mensch- 
icher 1 ellagra u. Schwarzwerden der Zunge fraglich. Beobachtungen uber B.-Mangel 

"'crden mitgeteilt. Meerschweinchen u. Kaninchen sind ungeeignet fur
2-Mangelverss. V. B,-Mangel ist gekennzeichnet durch Erkrankung der Extremitaten 

(mcht pellagraartig) u. wird daher ais Ratten-Akrodyniefaktor bezeichnet. \  I. Der 
auUere i  aktor gegen pemiciOse Anamie erscheint yerschieden yon Lactoflayin u. Bt.

191*
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(Biochemical J. 29. 2830—50. Dez. 1935. Cambridge, Univ., Med. Res.
Council.) • S c h w a ib o l d .

Cyril W illiam Carter und John Richard 0 ’Brien, ErhaUungsernahrung bei der 
Taube. Der Einflufi von Nahrungsprotein und Vitamin B3. (Vgl. C. 1934. II. 1800.) 
Bei Emalirung mit poliertem Reis mit Zusatz von B l-Konzentrat tritt erst Gewichts- 
zunahme ein, dann folgt Gewichtsabnahme. Vergleichsverss. mit ganzem Weizen 
erwiesen, daB im eraten Fali bei ausreichender calor. Versorgung die Proteinzufuhr 
quantitativ ungoniigcnd ist. Durch Casein oder Gluten ist eine Erganzung moglich. 
Die durch diese bewirkte Wachstumsanregung ist beschrankt, u. zwar durch Verarmung 
des Organismus an B3. (Biochemical J. 29. 2746—54. Dez. 1935. Oxford, Dep. 
Biochem.) S c h w a ib o l d .

S. N. Matzko, Die anliskorbutischen Eigenschaften von geschwefeltem Trocken- 
weifikohl. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 2. 59—60. 1935. — 
C. 1 9 3 6 .1. 1907.) ‘ K l e v e r .

T. L. Isumrudowa, Uber die antiskorbutische Wirksamkeit von unter fabrikations- 
technischen Bedingimgen erhaltenen Konzentraten aus geschwefelten schwarzen Joliannis- 
beeren. Der erhaltene Saft, der entschwefelt u. auf 29° Be eingedickt wurde, zeigte 
eine minimale prophylakt. Dosis bei Meerschweinchenverss. von 0,3—0,5 g. Demnach 
betragt die antiskorbut. Aktm tat nicht weniger ais 2000 Einheiten pro kg des Konzen- 
trates. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 1. 72—74. 1935. Moskau, 
Inst. fiir Volksemahrung.) KLEVER.

S. N. Matzko, Die antiskorbutisclien Eigenschaften der Kohlrube (Brassica napus). 
(Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 1. 68—70. 1935. Moskau, Inst. 
fiir Volksemahrung. — C. 1936. I. 1907.) K le v e r .

S. N. Matzko, Antiskorbutisches Kohlriibenprdparat. 1. Mitt. (Vgl. vorst. Ref.) 
Ein aus dem Saft von Kohlriiben erhaltenes Praparat, welches vom Herbst bis zum 
Sommer gelagert hatte, zeigte noeh merkliche antiskorput. Eigg. bei Gaben von
0,25—0,5 g pro Tag bei Meerschweinchenyerss., obwohl das Praparat zum Teil schon 
verdorben war. Es ist anzunehmen, daB guterhaltene Praparate weit starkere anti
skorbut. Eigg. aufweisen werden. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. 
Nr. 2. 61—64. 1935.) ” K l e v e r .

N. Jarussowa, Yitaminlriujerstudien. XVII. Durch Zusatz von Tannennaddn- 
aufgupkonzentrat mit Vitamin C bereicherte und nicht bereicherte Apfdmarindade ais 
Fitamin C-Trdger. (XVI. vgl. ORLOW, C. 1936. I. 1908.) Apfelmarmelade, die nach 
einer bestimmten Vorschrift hergestellt war, zeigte keine antiskorbut. Wrkg. Nach 
Zusatz von 10% TannennadelnaufguBkonzentrat zeigte die Marmelade bei Verss. 
mit Meerschweinchen bei einer 3,8 g Gabe eine prophylakt. Wrkg. Die t-agliche Mar- 
meladengabe, ais Vitamin C-Trager betrachtet, muB demnach fiir Menschen 60 g be- 
tragen. (Z. Unters. Lebensniittel 70. 538—40. Dez. 1935. Moskau, Inst. f. Volks- 
emiihr., Vitaminabt.) R l e v e r .

N. S. Jarussowa, Anreicherung ton Titamin O in Dosenkonsenen durch Zusatz 
von Tannennaddnkonzentrat. (Vgl. aueh vorst. Ref.) (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy 
Pitanija] 4. Nr. 1. 70—72. 1935. — C. 1935. II. 1741.) K l e v e r .

N. jarussowa, Die antiskorbutische Aktivitat von durch Zusatz von Tannennaddn- 
aufgufikonzentraten mit Fitamin C angereicherten Marmdaden nach fiermonatlichem 
Aufbewahren. (Vgl. Yorst. Reff.) Nach riermonatlichem Aufbewahren zeigte die mit 
Vitamin C angereicherte Marmelade keine wesentliche Verminderung der antiskorbut. 
Wirksamkeit. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 2. 54—55. 1935. 
Moskau, Inst. fur Volksemahr.) R l e v e r .

N. J. Schepilewskaja, Die antiskorbutischen Eigenschaften ton Tannennaddn. 
V. Der Einflufi einer kurze/i Lagerung der abgeholzten Zweige auf den Yitamin C-Geh. 
in den Nadeln. (IV. Ygl. C. 1935- II. 3404; Y g l. aueh Yorst. Reff.) Der Vergleich der 
antiskorbut. Wirksamkeit der Tanneimadelnauszuge von frischen Nadeln u. nach 
Lagerung bei Zimmertemp. (5— 10 Tage) zeigte, daB infolge der Austrocknung der 
Zweige eine relative Anreicherung des Yitamin C-Geh. stattfindet, da die prophylakt. 
Wrkg. der Auszuge aus den gelagerten Nadeln eine steigende Tendenz aufweist. (Pro
blems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 2. 56—58. 1935. Moskau, Inst. fur 
Volksemahr.) K l e y e p ..

Frederick Gowland Hopkins, Basil Roderick Slater und Glenn Allan Millikan, 
Die Wirkung unedktandiger Sahrungsgemische auf die Konzentration roń Ascorbinsdure 
in dcii Organen der Ratte. Mit einem Anhang iiber die Identitat von Ascorbinsdure und
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der reduziereuden Substanz des Raltendarmes. Bei n. Ernahrung weist der Diinndarm 
u. die Leber der Ratten den gleichen C-Geh. auf (0,26 mg/g), Hungern (48 Stdn.) 
bewirkte eine Erhohung im Darm auf etwa 0,4 mg/g, bei Ernahrung mit Kohlenhydrat 
ais einzige organ. Substanz stieg der Geh. der Leber auf etwa 0,33 mg/g, bei kohlen- 
hydratfreier Ernahrung fiel letztere auf 0,19 mg/g u. der Geh. des Darmes stieg auf
0,37 mg/g. Der C-Abnahme in der Leber folgt am 5. Tagc ein Anstieg zu n. Geh. 
(Bldg. von Kohlenhydraten aus Protein u. Fett, sodann Bldg. yon C aus Kohlen
hydraten). Yerss. iiber die Red.-Geschwindigkeit bei der Titration von C u. anderen 
reduzierenden Stoffen ergaben den Nachweis, daB der reduzierende Stoff in Darm u. 
Leber mit C ident. ist. (Bioehemical J. 29. 2803— 19. Dez. 1935.) S c h w a ib o l d .

R. M. Bethke, P. R. Record und O. H. M. Wilder, Weitere Untersuchungcn 
iiber Provitamin D aus pflanzlichen und tierisćhen Quellen. (Vgl. C. 1935- I. 3441.) 
Vitamin D von bestrahltem Cholesterin ist bei Hiihnem antirachit. wirksamer ais die 
Ratteneinheit in bestrahltem Ergosterin oder in Calciferol, letztere beiden waren bei 
Hiihnem gleich wirksam, ersteres gleich wirksam wie Vitamin D von Lebertran. 
Gleiche Mengen (Ratteneinheiten) Yitamin D von bestrahlten tier. Prodd. (Gehirn, 
Butter) waren bei Hiihnem antirachit. wirksamer ais bestrahlte Pflanzenprodd. (Baum- 
wollsamenol, Hefe u. a.). Die Provitamine in pflanzlichen u. tier. Prodd. sind demnaoh 
nicht ident. (J. biol. Chemistry 112. 231—38. Dez. 1935. Wooster, Agric. Exp. 
Stat.) S c h w a ib o l d .

Arthur W illiam  Knapp und Katharine Hope Coward, Die Vitamin-D-Wirk- 
tamkeit ton Kakaoschalen. I. Die Wirkung der Fermentierung und Trocknung des 
Kakaos auf die Vitamin-D-Wirksamkeit der Kakaoschalen. II. Der Ursprung von Yita
min D in Kakaoschalen. (Vgl. C. 1934. II. 2546.) In der frischen Schale ist wahr
scheinlich kein Vitamin D oder Ergosterin enthalten. Wahrend der Fermentierung 
entwickelt sich ergosterinhaltige Hefe im Fleisch auf der Schale. Wahrend des Trock- 
nens in der Sonne wird Ergosterin in Vitamin D iibergefiihrt. Vitamin D fehlt bei 
kiinstlichcr Trocknung; es ist bei sehwacher Fermentierung u. Sonnentrocknung in 
maBiger' Menge (wio in Butter) u. bei n. Fermentierung u. Sonnentrocknung reich- 
lich, 20—30 mai mehr Torhanden (21 intemationale Einheiten in 1 g). (Bioehemical J. 
29. 2728—35. Dez. 1935. Boumville, Cadbury Bros. Ltd.; London, Pharmaceut.

' Soe.) S c h w a ib o l d .
Albert Edward Sobel, Julius Cohen und Benjamin Kramer, Uber die Natur 

der Beeintrdchtigung des Verkalkungsvorganges durch Strontium. (Vgl. C. 1935. II. 
2233 u. nachst. Ref.) Vergleichende Yerss. iiber die Verkalkung in vitro an Knochen 
von Tieren mit Ca- u. Sr-Raehitis; bei letzteren fand sich eine starkę Verringerung, 
aber keine Zerstorung der Verkalkungsfahigkeit. Diese Storung erwies sich reversibel 
(in vivo u. in vitro). Das hohe MaB der Hemmung der Verkalkung in vitro durch Sr" 
weist darauf hin, daB Sr" eine direkte Wrkg. auf einen Bestandteil der Knochenzelle 
ausiibt (Eingehen einer Verb. mit einem Faktor, dessen Konz. eine Rolle bei der Ver- 
kalkung spielt u. dadurch Verminderung der Verkalkung). (Bioehemical J. 29. 2640 
bis 2645. Dez. 1935. Brooklyn, Jewish Hosp.) S c h w a ib o l d .

Albert Edward Sobel, Julius Cohen und Benjamin Kramer, Phosphaiase- 
wirksamke.it und Verkalkung bei Strontiumrachitis. In anatom, ahnlichen Teilen der 
Knochen von Tieren mit Ca- oder Sr-Rachitis fand sich kein Unterschied der Phospha- 
tasewirksamkeit, auch nicht bei Tieren, die von einer Sr- auf eine Ca-Rachitisnahrung 
gesetzt wurden. Sr" hatte keine Wrkg. auf die hydrolysierende Wirksamkeit von 
Phosphatase selbst bei Konzz. bis 80 mg Sr" in 100 ccm. Es besteht demnach kein 
Zusammenhang zwischen dem Verlust der Verkalkungsfahigkeit in vitro u. der Phos- 
phatasewirksamkeit bei Sr-Rachitis. (Bioehemical J. 29. 2646—50. Dez.
1935.) Sc h w a ib o l d .

K. H. Slotta und Johannes Muller, Uber den Abbau des Mescalins und mescalin- 
ahrdicher Stoffe im Organismus. J\ach Yerfutterung von Mescalinchlorid an Hunde u. 
Kaninchen lieBen sich aus dem Ham etwa 40—50% der berechneten Menge 3,4,5-Tri- 
methoxyphenylessigsaure isolieren. Kaninchen scheiden nach Eingabe von 400 mg

geringe Mengen im Kot aus. Auch 800 mg bewirken noch keine erhebliehen Ver- 
giftungserscheinungen. Auffallend ist eine starkę Hamretention. Verfiitterte 3,4,5-Tri- 
methosyphenylessigsaure, dargestellt aus 3,4,5-Trimethoxybenzoylchlorid iiber das 
entsprechende Diazoketon u. Saureamid, wird im Ham zu 40—50% wieder aus- 
geschieden. Die Yerb. wurde bis zu 800 mg ohne Nebenwrkgg. vertragen. (CH20)3- 
CtIL-CHO bewirkt in Dosen von 200 mg Yergiftungserscheinungen u. Hamretention,
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im Harn Ausacheidung von 45% (CH30)3C6H2-C02H. (CH3O)3C0H 2 • CH, ■ CH2OH
ergab ein N-haltiges Abbauprod., jedoch keino nachweisbare (CH30 )3CcH2 • CH, • C02H. 
Im menschlichcn Organismus seheint der Abbau des Mescalins nicht iiber (CH30)3C6BL • 
C02H zu  gehen, da sich diese Verb. im Harn nicht nachweisen lieB, obschon nach Vcr- 
futterung von 400 mg 75% davon wieder ausgcschieden werden. Dagegen lieB sich 
ein methoxylhaltiges 01 isolieren. das mit PtO +  H2 3 Mol. H aufnahm u. der Zus. 
C10H 170 3N entspriclit. Sie enthalt eine CH30-Gruppe u. liefert kein Pt- oder Au-Salz. 
Moscalin wirkt auf den gesunden Menschen starker berauschend ais auf den schizo- 
plircnen, das isomere 2,3,4-Trimethoxy-/?-phenylathylamin verhiilt sich umgekehrt. —
з,4,5-Trimethoxyphenylessigsaureamid, CnH15N 04, Bldg. aus (CH30)3C6H,-C0C1 u.
CH2N2 in ath. Lsg. Das abgeschiedene hellgelbe Trimdhoxy-i])-diazoacdophenon, F. 103°. 
wird in wss. NH3 bei Ggw. von AgN03 erwarmt. Aus dem erkalteten Filtrat kry- 
stallisiert das Amid in seidigen Nadeln, F. 125°. Das Amid lieferte beim Koclien mit 
methylalkoh. KOH Trimdhoxyphenylessigsaure. — TrimethoxyphenylathylalkohoI. 
Bldg. aus Mesealin mit AgN02 bei Ggw. von H2SO,,, Kp.0,01 95—135°. N i t r o -  
b e n z o a t , CJSH19N 07. F. 100°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 238. 14—22. 
22/1. 1936. Brcaiau, Chem. Inst. d. Univ.) G uggenheim .

Juda Hirsch Quastel und Arnold Herbert Maurice W heatley, Untersuchungen 
■iiber den Fdtstoffioechsd. IV. Acetessigsdureabbau in der Niere. (III. vgl. C. 1930. I. 
1255.) Acetessigsaure (Ac.) wird durch die Niere von Ratt-e u. Meerschweinchen unter 
aerob. u. anaerob. Bedingungen abgebaut. Cyanid Yermindert den aerob. Abbau der Ac. 
auf das MaB des anaerob. Abbaues. Die Bldg. von /?-Oxybuttersaure entspricht nur 
etwa 1/3—1/4 der aerob. abgebauten Ac., Cyanid steigert ihre Bldg. u. eine weitere 
Steigemng tritt durch Zusatz von Glucose ein. Die anaerob. TJmbldg. von Ac. wird 
durch Zusatz von Glutathion stark erhoht, aber nicht durch Ascorbinsaure. Die aerob. 
Oxydation von Ac. wird durch die Salze der Essig-, Propion- u. Buttersaure gehemmt, 
in starkem AusmaBe aueh durch Na-Malonat. Diese Hemmung kann (in RlNGER-Lsg.) 
ganz oder teilweise aufgehoben werden durch Zusatze von Na-Fumarat, Lactat oder 
Alanin (gekuppelte Oxydation, abhangig von der Oxydation anderer Zellsubstrate). 
Benzoesaure wirkt bei Niere von Meerschweinchen viel starker hemmend auf den Abbau 
der Ac. ais bei solcher von Ratten. (Bioehemieal J. 29- 2773—86. Dez. 1935. Cardiff 
City. Mental Hosp.) S c h w a ib o l d .

Gonzaburo lida, Beitmg zur Kenntnis des Lavuloseslojfwechsels. Der grOBte Teil 
eingefuhrter Lavulosc -wird bei Kaninchen u. Hunden durch die Leber festgehalten. 
demi im hyperlayulosam. Zustand ist der Lavulosegeh. des Pfortaderbluts am gróBt-en
и. der des Lebervenenbluts am kleinsten. Nach Fructosedarreichung ist die Steigerung
des Blutzuckers bedeutend kleiner ais nach gleich groBer Glucosegabe. Dies ist auf 
Yerzógerte Fructoseresorption u. erhóhte Lavuloseassimilation zuriickzufuhren. Pan- 
kreashormon beeinfluBt kaum den Limilosestoffwechsel. Beim Hund mit EcKscher 
Fistel sinkt die Lavulosetoleranz u. die Zuckerschwelle der Niere fur Lavulosamie 
betrachtlich. (Tohoku J. exp. Med. 26. 572—91. 1935. Sendai, Tohoku-Univ., Med. 
Klinik.) [Orig.: dtsch.]) __________________  Mahn.

Joseph Arneth. Die speziellen B lutkrankheiten  im  Lichtc der qualitativen  B lutlehre. B d. 4. 
M unster: Stenderhoff 1936. 4°. M. 30.— .

E 6. P h a r m a k o lo g ie .  T o x ik o lo g ie .  H y g ie n e .
Godoy Tavares, Uber Wismut, Arseji, Quecksilber und Kupfer in der Therapie 

der Lufttoege. B i ist starker sekretionsfórdemd ais As, Hg oder Cu, es ist deshalb, 
in Form von Injektionen 1. Salze. besonders geeignet zur Behandlung entzimdlicher 
Erkrankungen der Luftwege im 1. Stadium. (Dtsch. med. Wschr. 62. 224—25. 7/2.
1936. Rio de Janeiro.) F r a n k .

Henry W . Newman und Windsor C. Cntting, Inirarcnós injizierier Alkohol: 
Ausschcidwigsgrad aus dem Blutsłrom beim Menschen. Der Abfall des BIut-A.-Geh..
A. intravenós injiziert, reriauft linear. Die Geschwindigkeit der Abnahme der A.-Konz. 
ist unabhangig von der absol. Hóhe des Blut-A.-Geh.. zeigt aber sehr betrachtlichc 
indiriduelle Schwankungen. Die A.-Menge, die pro Zeiteiaheit rerabreicht werden 
muB, um eine bestimmte B!ut-A.-Konz. auf gleicher Hóhe zu halten. ist in einem Be- 
reich von 15—94 mg 100 ccm konstant u. unabhangig von der absol. Hóhe der A.-Konz. 
Beim Menschen sind es durchscłmittlich 0,174 ccm kg, Stde. (J. PharmacoL exp. 
Therapeutics 54. 371—77. 1935. Stanford U ni-.. School Med.; Difis. Neuropsychiatn 
a, Dep. Med.) Mahk.
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Shuzo Yonechi, Eiperimentelle Unlersuchung iiber die sMdliclu' Wirkung vou 
ungesattigten Feltsduren. (Vorl. Mitt.) In glólóher Woiso wio Toluylondlamiiiyerglftung 
(doren Blutycriinderung im wesontliohon auf hilmolyt. Wrkg. ungoatttt. tfottefturon 
zuriickzufiihren ist) yerursacht fortlaufcndo (ibormilBigo Zufuhr ungOHlUt, Fettnihire.it 
(Perillaol, Lcinolsiiuro) beim Kaninchen eino liamolyt. Anilmio mit atarkor Vormohrung 
von bosopliilen Erythrocyton im poriphoren Bliit nowiu oino doutliohn Stftrung <Ioh 
intermcdiaren W.-Austausches u. der ronalon Ausschoidung. (Tohoku .1. (<xp, Mod. 
26. 441—49. 1935. Scndai, Univ.; Augonldin. [Orig.: dtsch.]) Mahn.

Arthur Binz, Biochemische und medixinische Eigenachaften non Pyrtdinmrbin- 
dungen. Bericht iiber dio Bezichungen zwischon chom. Konsfc. u. biocmom, Wrkg. 
in der Pyridinrcihc u. iiber dio klin. thcrapeut. Erfahrungcn mit oinigon Pyrldinverl>b, 
(Vgl. C. 1935. II. 2212.) (J. Chomotherap. advanced Thorapoutlos 12. 278- 77. Oki, 
1935. Berlin, Univ.) M a i i n .

David I. Macht und H. A. B. Dunning jr., Vergleichende Pharmakologw imi- 
merer Saligenine und ilircr Bromderitate.- o-, m- u. p-Salige.nin u. Monobrom-o-, -m- u. 
-p-saligenin wurden in pharmakolog. VergloichBVor»s. an LupineiiHllmlingon, Gold- 
fischen, Mauscn u. Ratten untorsucht. Wcitor wurden ihro Wrkgg. auf Comoa (Kunin - 
chen), Froachhaut, auf Darmmuskulatur (Katzo), Utcrus (Moorscheinohon), Nlore 
(Kaninchen), Kreislauf u. Atmung (Katze) ormittolt u. dio antipyret. Wrkg. (Kaninchen, 
Katze) u. tox. Dosc (Katzo) festgestollt. Die Br-Vorbb. waron wirksamor ais dio Mutter- 
substanzen. Dio Wrkg.-Starko stieg fast ausnahmslos von der p- (lbor dii; m- zur o-Vorb. 
an. Bei der Wrkg. auf glatte Muskoln war Monobrom-n-saligenin wiiknamor ais die 
o-Verb. AuCerdem zeigte dio m-Bromverb. eine stilrkcre Toxizitilt ais die o-Bromverb. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 31. 880—87. 1934. Baltimore, Chem. a. Pharmac. Res. 
Labor., Hynson, Westcott a. Dunning, Inc.) M ahn.

David I. Macht, Yergleichende Fharmakologie einiger ThUmorplu)linderivale.. Das 
pharmakolog. Verh. von Thioinorpholin/ithanol u. ThiomorpholinUlhawletUrn (Acetyl 
Propionyl-, Butyryl-, Vale,ryl-, Caproyl-, Heployl- u. Benzoylesitr) wurde mit dem 
von Sulfozythiomorpholin u. den entsprechenden Estern an Lupinenjj&mlingen, Kaui- 
ąuappen, Goldfischen u. Katzen (Blutdruck, Atmung) yergloichend untorsucht. Nur 
der Benzoylester des Thiomorpholinathanols besaC eine deutliche lokalanAfithot. Wrkg. 
Die Toxizitat der Verbb. beider Reihen war betnlehtlich, Die SuIfoxyverbb. waren 
die toxischeren Verbb. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 31. 284—36. 1933. Baltimore, 
Maryland; Pharmac. Res. Labor., Hynson, Westcott a. Dunning.) M a h n .

Harry Gold und Frederick Brown. Ein Beitrag zur Pharmaleologie des Nicotińs. 
Der Mechanismus der paralysierenden Wrkg. des Nicotińs wurde an n, Kafczen unter- 
sucht, weiter wurde der Antagonismus zwischen Nieotin u. BarbiUd studiert. Durch 
Barbitalverabreichung wird die letale Nicotindosis etwas erniedrigt, Der At;nungs- 
mechanismus wird aber nicht gegen die doppelte letale Nicotindosis geschtttzt, Dor 
Tod tritt in solchen Fallen nur ohne Krampfe ein. Auch grGBere lJarbitalmengen 
heben die emet. Wrkg. des Nicotińs nicht auf. Das Venschwinden der konvulsi v., e-i/iet, 
Wrkg. u. der respirator. Stimulation nach wiederholten Nicotindosen ist teilweiso auf 
periphere motor. Paralyse zuruekzufuhren. Danach ist also die respirator, Stimulation 
durch Nieotin eine zentrale Wrkg., wahrend die respirator. Depression u. Paralyse 
auf peripherer Wrkg. beruht. (J. Pharmacol. exp. Therapeutfes 54. 403 76, 1986, 
New York, Dep. Pharmac. Cornell Univ., Med. Coli.) M a h n .

G. L. Brown und Henry Dale, Die Pharnuikologic des Ergometrins. lirgomelrin 
■tt-irkt zentral reizend mit allgemeiner sympath. Stimulation. Es tibt nur einen geringen 
spezif. paralysierenden Effekt auf die motor, sympath. Wrkgg. aus. Beim ifalmen- 
kamm bewirkt es fluchtige Cyanosis. Es yerursacht im Gegensat/ zum Krgotoxin 
kein Kammgangran. Tox. Dosen steigem wie Ergotoxin die Temp, Die Toxizit/it 
des Ergometrins ist im allgemeinen geringer ais die des Ergotojcim, Ergometrin w k d  
bei oraler Verabreichung rasch absorbiert. (Vers.-Tiere: Mżuse, Kaninchen, Katzen, 
Hunde, Huhner, Frósche.) Die Wrkgg, des Ergometrins auf den iilutdruek Mn gen 
yon den Anasthesiebedingungen u, von der Unversehrtheit des Gehirns ab, Bei der 
Riickenmarkskatze ubt Ergometrin eine pressor, Wrkg, aus, die- aber sehwaeher ist 
ais die der anderen Alkaloide der Ergotosingruppe (Ka-tae, Kaninchen), Die eharak- 
terist. Wrkg. des Ergometrins u. die einzigste, die kleine Dosen rerursaehe;j, ist die 
Emleztung eines langanhaltenden Ehythmus von starkę/; Kontraktionen W io n, 
rohenden u. jnngen puerperalen Dterus (Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen. Kundle). 
Auf Einzelorgane (Yesculae seminalis des Meerschweinchens; Kaninchen- u, Meer-
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schweinchendarm), bei denen zentral ausgeldste sympath. Stimulation ausgesclilossen 
ist, scheint Ergometrin eine periphere Wrkg. des sympathicomimet. Typs auszuiiben. 
(Proc. Roy. Soe., London. Ser. B. 118. 446—77. 1935. Hampstead, London, N. W. 3, 
Nat. Inst. Med. Res.) Ma h n .

M. Edward Davis, Fred L. Adair, K. K. Chen und Edward E. Swanson, 
Die pliarmakologische Wirkung von Ergolocin, ein neues Multerkornprinzip. (Vgl. 
C. 1935. II. 1577.) Ergotocin, eine neue Mutterkornbase, besitzt eine betrachtliche 
oxytox. Wrkg. auf isolierte u. puerperale Saugetieruteri (Kaninchen, Meerschwein- 
chen). Die Wrkg. tritt rasch ein u. halt lange an. Sie kann besonders am post partum 
Menschenuterus durch intrayenose, intramuskulare, orale oder sublinguale Ver- 
abreichung nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu Ergotosin u. Ergotamin hcmmt 
Ergotocin nur schwach die Epinephrinwrkg. Die letale Dosis wurde an Miiusen u. 
Meerschweinehen bestimmt. Dem Tod gehen klon. Ejrampfe voraus. Bei einem Teil 
der zur Kammethode verwendeten Hahne tritt nach intramuskularer Injektion Gangran 
des Kammes ein. Bei einem Hunde wurde yoriibergehende Albuminurie beobachtet. 
Ergotocin wirkt mydriat. (Kaninchenauge), konstriktor. (FrosclibeingefaB) u. relaxator. 
(isolierter Kaninchendarm). Die letzto Wrkg. kann durch yorher verabfolgtes 
Ergotamin aufgehoben werden. Ergotocin liat anseheinend eine stimulierende Wrkg. 
auł die sympath. Nervencndigungen. Bei der Ruckenmarkskatze wirkt Ergotocin 
pressor., beim aniisthesierten Tiere depressor. GroBe Dosen hemmen die Atmung. 
Intrayenose Injektionen erhohen den Stoffwechsel bei weiBen Ratten. ( J .  Pharmacol. 
exp. Therapeutics 54. 398—407. 1935. Indianapolis, Dep. Obstelrics a. Gynecol., Univ. 
Chicago a. Lilly Res. Labor.) Ma h n .

Francis Ó. Schmitt, Helen Tredway Graham und Otto H. A. Schmitt, 
Wirkung von Veratrin auf markhaltige Nerren. Es wurde der EinfluB von Veratrin auf 
den Gasstoffwechsel des Frosclisciaticusneryen in der Ruhe u. Aktiyitat untersucht. 
10—30 Min. nach der Veratrineinw. erreicht die yerstarkte O-Aufnahme ihr Maximum. 
Wenn sich die Neryen vom asphyx. Zustand wieder erholt haben, ist die O-Aufnahme 
nicht hoher ais vor der Asphyxie, Veratrin permeiert also unter aeroben Bedingungen 
rasch dio Neryen u. yerursacht einen Anstieg in der O-Aufnahme. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 31. 768—70. 1934. St. Louis, Washington-Uniy., Dep. Zoolog, a. Phar- 
mac.) M a h n .

George A. Emerson, Hamilton H. Anderson und Chauncey D. Leake, Ver- 
gleichende biologische Akliviłdt von sieben neuen wasserlóslichen Chaulmoograsdurederimlen. 
Nach den Ergebnissen der Verss. iiber baktericide (in vitro) u. hamotyt. Wrkg., iiber 
Toxizitat nach intravenoser Injektion, iiber Vertragliehkeit u. iiber die Wrkg. auf 
esperimentelle Rattenlepra ist wahrscheinlich Na-Dichauhnoogryl-fi-glycerophosphat 
(ClMulphosphat) fiir die intrayenose Anwendung bei der Lepratherapie anderen be- 
kannten wasserloslichen Chaulmoograpraparaten (Na-Hydnocarpat („Alepol“), K-Jod- 
dihydrochaulmoograt, Na-Chaulmoogrylglycinat, Ńa-Cfiaulmoogryl-o-aminobenzoal, Di- 
athylathanolammoniumchaulmoograt u. Cholinchaulmoograt) iiberlegen. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 31. 274—77. 1933. San Francisco, Uniy. Califomia Med. School, Phannac. 
Labor.) Ma h n .

Benjamin H. Robbins, Wirkung i-erschiedener Anasthelica auf die Speichel- 
sekretion. Unabhangig von der Verabreichungsart steigert oder stimuliert A. in der 
Induktions- u. Aufwaohperiode die Speiehelsekretion, wenn die A.-Dampfe iiber die 
oberen Atmungs- oder Mundschleimhaute passieren kónnen. Alle Aniisthetica hemmen 
die Speiehelsekretion wahrend der Anasthesie durch Depression der sekretor. Zentren. 
Der EinfluB der Aniisthetica auf die Speiehelsekretion laBt auf ihre entziindliche Wrkg. 
auf die oberen respirator. Schleimhaute sehlieBen. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 
54. 426—32. Aug. 1935. JCashyille, Tennessee; Dep. Pharmac., Vanderbilt Uniy. School 
Med.) Ma h n .

Toyoya Nakamura, KliniscJie Beobachtung des Einflusses der Averlinrekłalnarkose 
auf die Alkalireserre des Blutes und den Blutzucker. Bei Operationen unter Avertin- 
narkose gehen die Schwankungen der Alkalireserre nicht immer mit denen des Blut- 
zuckers parallel. Avertin wirkt nur wenig auf Alkalireserye u. Blutzucker ein. (Tohoku 
J. exp. Jled. 26. 450—69. 1935. Sendai, Tohoku Uniy.; Chirurg. Klin. [Orig.: 
dtsch.]) Ma h n .

F . v. Herrenschwand. Zur Anwendung des Pantocain in der Augenheilkunde. 
Pantocain kami ais yollkommenes Ersatzmittel fiir Cocain in der Augenheilkunde 
yerwendet werden. (Wien. med. Wschr. 86. 164. 8/2. 1936. Innsbruck.) F r a n k .
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Erwin Seidmann, Ober Fieber- und Schmerzbekampfung durch Pyrasulf. Pyrasulf 
(Herst. D r r . R. u . O. W e i l , Frankfurt a. M.), molekulare Verb. des Dimethylamino- 
phenyldimethylpyrazolon mit sulfosalicylsaurem Sr, bewahrte sich ais mildes An- 
algetikum u. gutes Antipyretikuni. (Wien. med. W sohr. 86. 165— 66. 8/2. 1936. Wien, 
Allgem. Krankcnh.) F r a n k .

W. Mollow, Ober das Totaąuina ais Malariamittel. Vf. priiftc das Chininpriiparat 
Tolaquina I I  (Herst. St a a t l . CniNiNFABRiK Tup.in) hinsichtlich soiner Wirksamkeit 
gegen Malaria. Es war wirksam bei Tertiana, weniger bei Quartana u. noeh weniger 
bei Tropika, die Wrkg. imterseheidet sich nicht wesentlich von der des Chinins. Bei 
der Malaria tropica wirkt es auf die Gameten ungeniigend, so daB dio Anwcndung 
von Pla8mocbin notwendig erscheint. (Arcb. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Pathol. Therap. 
exot. Krankh. 40. 118—19. Marz 1936. Sofia, Bulgarien.) F r a n k .

Friedrich Krober, Erfahrungen wił Atebrin, per os zur Prophylaxe, per injeclionem 
zur BeJiandlung der Malaria. Atebrin, per os in Form von Tabletten zugefiihrt, hat 
sich bei Erwaehsenen u. Kindern ais Prophylaktikum gegen Malaria tropica gut be- 
wahrt. In schweren Fallen sind Injektionen, intravenos oder besser intramuskular, 
fast immer von gutem Erfolge begleitet. (Arcb. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Pathol. 
Therap. exot. Krankh. 40. 119—23. Marz 1936. Kamachumu, Tanganyika Territory, 
Missionsliospital.) F r a n k .

E. W. Baader, Berufliche Arsenwassersloffvergiftung eines Arztes. Vorgiftung
eines 38-jahrigen Arztes durch AsH3 beim Arbeiten mit dem MARSHschen App. Der 
Patient hatte die Apparatur wiihrend der Entw. auseinandorgenommon. (Sammlg. v. 
Yergiftungsfallen 6. Abt. A. 239. Dez. 1935. Berlin, Univ., Inst. f. Berufskrankhh.) F k .

Karl Luśicky, O ber die Oefahren der stark wirkenden komplexen Queclcsilber- 
rerbindungen (Novasurol, Salyrgan, Nomirit, Neplal). Klin. Bericht. (Wien. klin. Wschr. 
48. 1519—20. 6/12. 1935. Zagreb, Jugoslawien, Univ., Med. Klinik.) F r a n k .

Walther Krantz, Hautsduidigungen durch Schónheiłsmiłtel. Vf. bespricht die 
durch sogenannte Schimheitsmiltd, wie Hautcremes, Oesichlswdsser, Ilaarwdsser, Ilaar- 
farbemitlel, medikamentóse Seifen, LippenstifU, Augenbrauenfarben, Nagellack, kblnische 
Wasser u. andere Kosmetica, bei bestimmten uberempfmdhchen Personen auftretendcn 
Dermatosen. Ais Regel fiir die Behandlung gilt: Ausschaltung der Ursache u. Ver- 
meidung jeden Behandlungsreizes. (Med. Klinik 32. 209— 12. 14/2. 1936. Gottingen,
Univ., Hautklinik.) F r a n k .

E. H. Schache, Gerbsdure bei der BeJiandlung von Dermatitis. Die beim Arbeiten 
mit Kautschukmischungen, welche die Verb. [(C2H5 -N : CH2)3]X ais Vulkanisation8- 
beschleuniger enthalten, auftretende Dermatitis kann durch Behandeln der Haut 
mit verd. Gerbsaui-elsgg. yerhindert werden. (Manufaetur. Chemist pharmac. Cosmetic 
Perfum. Trade J. 6. 365. Nov. 1935.) E llm e r .

H. Ludwig, Akute Formaldehydbronchiolitis bei Kunstharzarbeiter. 38-jahriger
Arbeiter einer IĆunstharzfabrik erkrankte an einer schweren akuten BronchioUtis, her- 
vorgerufen durch geringe, vom Kunstharzstaub abgegebene HCOH-Mengen, wobei 
nioglichenveise mechan. Reizung der Bronchialschleimhaut durch Kunstharzstaub mit- 
gewirkt haben kann. Ausgang in Heilung. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 6. Abt. A. 
227. Dez. 1935. Basel, Univ., Med. Klinik.) F r a n k .

Rolf Lange, Tódliche Schwefelwasserstoffvergiflungen an den Klaranlagen einer 
Papierfabrik. Beim Einsteigen in den Schacht der Klaranlage einer Papierfabrik 
zwecks Auswechselung der Heber erlitt ein Angestellter der Fabrik eine tódliche H2S- 
Vergiftung. 2 zu seiner Rettung nach etwa 2 Stdn. nachgestiegene Personen konnten 
zwar noeh lebend aus dem Schacht entfemt werden, starben aber nach kurzer Zeit 
an den Folgen der H2S-Vergiftung. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 6. Abt. A. 233. 
Dez. 1935. Berlin, Univ., Inst. f. Berufskrankheiten.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion
W . Brandrup, Ober die Herslellung von Pflanzeneztraklen. Allgemeine pharma- 

zeut.-techn. Betraehtungen. Vf. wendet sich gegen die Einfiihrung komplizicrter u. 
schwieriger App. u. Verff. in der Defektur. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 77. 
17—19. 9/1. 1936. Cottbus, Kronenapotheke.) D e g n e r .

H. Berry und H. Davis, Der relative Weri der Maceration und der Perkolation fur  
die Bereitung dar Digitalistinktur. Zweitagige Maceration mit wiederholtem Um- 
schiittcln zieht die wirksamen Stoffe ebenso vollstandig aus wie Perkolation, gibt
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gleichmafiigere Prodd., ist fiir kleine Mengcn einfacher u. kann daher unbedenklicli 
an Stelle der offizinellen Perkolation angewendet werden. (Quart. J. Pharmac. Phar
macol. 8. 443—46. 1935. London, Coli. Pharmac. Soc. u. Univ. Coli. Hosp.) D e g n e r .

A. W. Buli, Perkolation von Cliinarinde und Belladonnaiourzel: die Geschwindigkeit 
der Alkaloidextraklion und der Einflu/3 des Zerkleinerungsgrades. Alkaloide u. Gcsamt- 
extraktivstoffo (GES) wurden bei Perkolation von Chinarinde mit 80%ig. neutralom A. 
aus mittelfein gepulverter Drogę schneller ais aus grob oder fein gepulverter ausgezogen. 
Das Verhaltnis Alkaloide/GES steigt in den getrennt nacheinander aufgefangenen 
Perkolatfraktionen. Die GES werden hier leichter ausgezogen ais die Alkaloide. Sollen 
Drogenanteile verscliiedenen Feinheitsgrades zugleich perkoliert werden, so ist die am 
schwersten zu extraliierende Form (hier die feinste) nach oben zu packen, wo sie mit 
frischestem Menstruum in Beruhrung kommt. — Bei der Perkolation von Belladonna- 
wurzcl mit einer Mischung aus 7 Teilen 90%ig. A. u. 1 Teil W. zeigten sich im all- 
gemeinen iihnliche Verhaltnisse; doch wurden hier die Alkaloide schneller ausgezogen 
ais die GES. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 8. 378—85. 1935.) D e g n e r .

Joseph B. Parkę, Beobachtungen bezuglich der Haltbarke.it w n  Emulsioncn. D ie 
Homogenisierung einer Emulsion, die >  ~  74 Vol.-% an disperser Phase enthalt, 
fiihrt zu ihrer teilweisen Trennung. Eine nur durch Schutteln bereitete, nicht zur 
anschlieBenden Homogenisierung bestimmte Emulsion sollte dagegen m i n d e s t e n s  
74 Vol.-% an disperser Phase enthalten, da sonst Abrahmen zu erwarten ist. ( Quart. 
J. Pharmac. Pharmacol. 8. 484—89. 1935. Belfast, Univ.) D e g n e r .

Noel L. Allport, Die Gehaltsminderung ton Atropinaugen-salben bei Aufbeicahrung. 
Funf verschiedene frisch bereitete Atropinaugensalben B. P. C. 1923 bzw. 1934 u.
B. P. 1932 wurden in Gelatinekapseln, Sn-Tuben u. irdenen Kruken langere Zeit auf- 
bewahrt. Gelatinekapseln beschleunigen den Verlust der basehaltigen, nicht den der 
sulfathaltigen Salben. Weitere Einzelheiten im Original. (Quart. J. Pharmac. Pharma
col. 8. 429—34. 1935. The British Drug Houses Ltd.) D e g n e r .

Norman Glass, Bemerkungen zur Darstdlung und den Eigenschaflen ton Jodoform 
und Thymoljodid. J o d o f o r m :  Das Geh.-Best.-Verf. von Cl a r k  (C. 1910. II. 
1632) ist dem der B. P. vorzuziehen. Feuchtigkeitsgeh.-Best. ist durch Verdunsten des 
W. nicht moglich, da sich stets auch CHJ3 verfluchtigt. Auflósen in Chlf. gestattet, 
zwischen trockenem u. feuchtem CHJ3 zu unterscheiden. — T h y m o l j o d i d  (Dijod- 
dithymol, Aristol): Das durch direkte Jodierung erhaltene Prod. ist von dem unter 
Anwendung von Hypochlorit erhaltenen ganz rerschieden. Bei diesem Verf. findet 
gleichzeitig in gewissem Umfange Chlorierung statt. Weitere Einzelheiten im Original. 
(Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 8. 351—60. 1935. Liverpool, Evans Sons Lescher & 
Webb Ltd.) D e g n e r .

G. J. W . Ferrey, Die Beslimmung von Ferroeisen in Gegenwart organischer Sub- 
stanz nach dem Ycrfahren ton Heisig. Das genannte Verf. (C. 1928- II. 590) ist vorzuglich 
geeignet zur Fe"-Best. in Ggw. ron fl. Glucose, arab. Gummi, Traganth, Rohrzucker, 
LaTulose, Dextrose. Lactose, Glycerin, Milchsaure, Citronensaure u. nicht zutiel Invert- 
zucker. Unbrauchbar ist es bei Ggw. von SiiBholz- oder Eibischwurzelpulver (Pillen- 
massen), Chinin (Eastons Sirup) u. wss. Cochenilleauszug (zusammengesetzter Fe"- 
Phosphatsirup B. P.). Das Yerf. bietet auBerdem verschiedene wesentliehe prakt. 
Yorteile gegenuber dem KjCr;0 7-Verf. Es wird zur Fe''-Best. in den gezuckerten 
Fe''-Yerbb. der B. P. u. des B. P. C., in Fe''-Carbonatpillen u. in Fe”-Laetat empfohlen. 
JC1 vor HC1, CC14 erst gegen Ende zusetzen. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 8. 344 
bis 350. 1935. James Woolley Sons & Co. Ltd.) D e g n e r .

R. F. Corran und F. E. Rymill, Die Bestimmung des Quecksilbergehaltes im 
J lercurochrom. (VgL R y m il l  u. Co r r a n , C. 1935. I .  1269.) Nach dem Geh.-Best.- 
Verf. des B. P. C. zeigte von 9 Mus tern keins den rorgeschriebenen Geh. Folgendes 
Verf. ist weit zuverlassiger: 0,5 g in 50 ccm W. gel. mit 10 ccm 401. „ig. NaOH-Lsg. 
u. 2—3 g KMnO* 15 Min, gelinde kochen, der k. Fl. die k. Mischung von 10 eem H:S 04 
u. 200 g W. zusetzen, k. geringen CberschuB 30/oig- H20 2-Lsg. zuriihren, tlberschuS 
5°/(4S- NMn04-Lsg. zusetzen, 10 Min. gelinde kochen, durch Zutropfen von rerd. Oxal- 
saurelsg. entfarben, Hg ais HgS fallen u. wagen. Nach diesem Verf. zeigten die 9 obigen 
Muster. samtlich die Torgeschriebenen 25—28% H? mit einer Streuung bei einem u. 
demselben Prod. nur noch ron 25,71—26,23, bei HgCł, ron 73,50—74,60% (Quart. 
J. Pharmac. PharmacoL 8. 340— 43. 1935. R.uncom, Erans BioL Inst.) D e g n e r .

J. S. Toal und A. J. Jones. Die Bestimmung des Chinins in Eisenchinincitrai 
vr.d in Chininsalzen. Die Trocknung des aus seinen Yerbb. abgeschiedenen Chinins



erfolgt bei 100° innerhalb 2 Stdn. ohno Zers., wenn naoh f a s t  vólligoi' Entfornung 
des Chlf. absol. A. (2—3 cem) zugesotzt u. oingetrocknet wird. Wird bis zur v 0 11 i g o-n 
Entfernung des Chlf. orhitzt odor auoh naoh dom A.-Zusatz 4—(i Stdn., so tritt Zera. 
unter Verfarbung u. Abnahmo dor Basizitflt oin. Gowiohtsanalyt. Bosi. den Chinin# 
in Fe-Chinincitrat gibt andoro Worto ais titrimetr. E h wird ompfohlon, boido Bostet,, 
auszufiihren, um zugleich don vorgeschriobenon Geh. u. oinon das pralct. Uriyormoidlioho 
nicht iiberstoigonden Zers.-Grad fostaustollen. (Quart. J. Pharmao. Pharmaool. 8. 401 
bis 405. 1935. Liverpool, Evans Sons Leschor & Wobb Ltd.) D e o n e r .

C. A. Rojahn und W. Fachmann, Bcitriłge zur pharrnazculiachcn Analyae. Ober 
die Morphinbestimmung in wassmgcn dialyńerten Aunzilyen unreifer Mohnktipfe (Paneri- 
sąt Burger). Zur Morphinbest. im wss. Dialysat unreifer Mohnkflpfo waren 10 fiir dio 
Morphinbost. in Opium bewiihrto Verff. unbrauohbftr. Brauohbares Verf.: 250 g ( ~ 0  g 
Trockenriiekstand) noutralisieron, mit HC1 sohwach ansauorn, zu diakom Sirup oin- 
dampfen, mit 40 ecm 90%ig. A. +  5 Tropfon 38%ig. HC1 in 5-ecm-Portionen ver- 
reibcn, dekantieren, filtern (f.), mit 3 x  10 ecm saurom A. waaobon, Saugflnsoho obon- 
falls, eindampfen, in 10 ccm 5%ig. HCl lSson, mit 50 cem W. in 100-oom-Moflkolben 
spiilen, mit 15 cem 10%ig. NaOH-Lsg., dann mit 10 ccm gcsiltt. BaCl,-Lsg. misohon, 
auffiillen, f., 80 ccm mit 3 X 25 ccm Chlf. auBschlitteln (a.), Chlf. mit 2 x 5  ccm l%ig. 
NaOH-Lsg. a. u. verwerfen (v.), alkal. Fil. zurflckgebon (■/..), mit HCl stark ana&uern, 
mit 4 x  20 ccm Chlf. a., Chlf. mit 2 x 5  ccm l%ig. HCl a. u. v., saure Fil. noutrali- 
sicren, mit gcsiitt. Na2C03-Lsg. auf pfj --- 9 bringen, boi 50° mit 5 X 25 ecm Isopropyl- 
alkohol +  Chlf. (1 -f- 3) a., Chlf. mit 5 ccm 0,8lJ/ oig. NaHCOj-Lsg. a., diese mit 5 ccm 
Chlf. a., Chlf.-Lsgg. tiber 2 g gcghlhtem Na2S 04 trooknon (tr.), f., eintr., boi 90—100" 
ti‘., titrieren (Methylrot). — B a v o r i s a t  (Ysatlabrik Werniger<xle) zoigto so durch- 
schnittlich 0,0144% Morphin u. prakt. koino Nebenalkaloide. Dieser Bofund wurdo 
der GroBenordnung nach an der Maus (STRAUBsebe Schwanzrk.) bestittlgt. (Areh, 
Pharmaz. Bor. dtsch. pharmaz. Ges. 273. 515—21. Dez. 1935. Hallo-Wittenberg, 
Univ.) Dko.NER.

J. Endre Kocsis, Untcrauchung der Sirupe der Ph. Iluny. IV , mit Ifflfe der 
Capillar-Lumineacenzaruilyse. Die Capillarbilder yerschiedener Sirupe wurden nach 
N eu geb au er  dargestellt u. mit Hilfe des IIAITING E R-R E ICHERTfichen Apji. unter- 
sucht. Die im UV-Licht beobachteten Farbenerschoinungon wurden mit dem Capillar- 
fluorescenzbild des Syrupus simpiex ais Grundsirup yerglichen, Auf Grund ihrer 
charakterist. Merkmale kónnen die Capillarfluorescenzbilder zur Prttfung der Qual(t6ta- 
frage herangezogon werden. (Magyar gyógyszerćsztudomAnyi T&rsas/ig FatesitOje 12. 
32—43. 15/1. 1936. Szeged, Ungarn, Allg. u. anorgan, chem. Inst. d. Univ. [Orig.: 
ung.; Ausz.: dtsch.]) __ Saij.ER.

Radium-Chemie Akt.-Ges. (Erfinder: Alfred Mliller), Frankfurt a, M„ Fillhn 
von BeJuiltem mitfeslen radioaktiven SUtffen. Man verteilt die Stoffe in Fil. u. schlfjudert 
sie derart aus, daB der Nd. in den vorgesehenen Beb&lter eintritt. — Z. Ii. 10 ccm 
einer Lsg. von RaBr2 mit 5 mg Ra mit 1 ccm BaCJj-Łag., die je ccm 1 mg Ba ent-h&lfc, 
u. 0,5—0,1 ccm HCl (1: 1) yersetzen, nahe an den Kp. erhitzen, Sulfat mit 3 ccm l%ig. 
H2S 0 4 fallen, noch Stde. erhitzen, 12— 18 Stdn. stehen lassen, Hauptmenge der 
FI. dekantieren, Nd. in ein mit einem Pt-R<5hrchen u. Fulltrichter beschicktes Zon tri- 
fugenrohr uberfiihren u. etwa 2 Min. bei 1000—2000 Umdrehungen/Minute abschleudem.
— 4 Zeichnungen. (D. R. P. 622 903 KL 30g vom 9/5. 1934, ausg. 9/12. 1936, E. P. 
437247 vom 7/5. 1935, ausg. 21/11. 1935, u. F. P. 789 674 vom 7/5. 1935, uu*g. 4/11. 
1935. Beide D. Prior. 8/5. 1934.) Al/rPETER.

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basc-1, Schweiz, Saeucfte Kuter fell- 
arornatiecher Sauren. Yg. D. R. P. 594085; C. 1934. I. 3236. Nachzutragen ist, daB 
aus Llropasaurem K  u. ZJZ-Dimeihyl-Z-diimthylaminopropylcIdt/M in sd, Bzl, (3 Stdn.; 
ein Ester entsteht, Ol, [a]n — — 44u, die Salze mit Mim;ralsiuren sind fl. u. in W, li. 
(Schwz. PP. 179 696—179 698 vom 6/2. 1934, ausg. 2/12, 1935, Zus. zu Schwz. P. 
174 811; C. 1935. II. 4502.) A i/ j p e t e r .

Eli Lilly & Co.. Indianapolis, Ind., iibert. von: Morris S. Kharasch, Chicago,
• HersUdlung von AlkylmercuńmercaptoarylverlAn/Iungen. Athylmercuritkw-

salicyUUure (I) wird mit aliphat. Diaminen, insWsondere mit Athylen■ oder Prt/pylęn- 
diamin, in Salze iibergefuhrt. Die Lsgg, dieser Salze, welche ais ardimpt. MitUd vcr- 
wendet werden, sind bestandiger ais die von I u. Alkalien (vgl. A. P. 1 672 615; C. 1929.
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I. 1045), oder die von I u. Athanolamin (vgl. A. P. 1 862 896; C. 1932. II. 3787). (A. P.
2 012 820 vom 17/2. 1934, ausg. 27/8. 1935.) N o u v e l .

Lever Brothers Co., Maine, iibert. von: Carl N. Andersen, Watertown, Mass., 
V. St. A., Arylguecksilberverbindunge7i hderocyclischer Carbonsauren erhalt man durch 
Einw. von Phenylquccksilbcrhydroxyd in sd., wss. Lsg. auf die Sauren; man erhalt 
so aus Furancarbonsaura ein Prod. vom F. 115°, — aus Pyridin-2,3-dicarbonsaure 
eine Verb. vom F. 163— 165°, — aus 2-Phe7iylchinolin-4-carbonsaure eine Verb. vom
F. 206—208°, — aus Nicotinsaure eine Verb. vom F. 193— 195°, — aus 6-Methyl-
2-phcnylchinoliii-4-carbonsauredt]iylester („Neocinchoplien“) eine Verb. vom F. 162 bis 
163°. — Aus Cumaririęarbonsaure u. mit sd. W. bis zur Lsg. behandeltem Phenyl- 
guccksilberacełat eino Verb. vom F. 205—206°. — Die Verbb. haben keimtotende Wrkg. 
(A. P. 2 022 997 vom 9/1. 1935, ausg. 3/12. 1935.) Al t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Haltbare Losung von
3,3'-diamino-4,4'-dioxyarse7wbenzolniethylen$ulfonsa,urem Natrium durch Zugabe von 
AscorbiTisawe oder dereń Salzen bei pu der Lsg. 6,5. Die Lsg. ist langere Zeit luft- 
best-ondig. (E. P. 439 935 vom 8/6.1935, ausg. 16/1.1936. Schwz. Prior. 6/7.
1934.) _ _ _ A l t p e t e r .

Smith, Kline & French Laboratories, iibert. von: Fred P. Nabenhauer, Phila-
delpliia, Pa., V. St. A., Herstellung von Phenylathylaminoleat. Durch Zusammengeben 
der Komponenten werden das f}-Phe7iylaihyla7ninoleat u. das p-Phenyl-a-meihylaihyl- 
<i77ii7ioleat hergestollt. Die Verbb. dienen zur Behandlung von Erktiltungen. (A. P.
2 015408 vom 23/1. 1931, ausg. 24/9. 1935.) N o u y e l .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Heinrich Jungmann, Altona-Oth- 
marschen), Yerbiiidung des Hexa77iethylentetramins durch Anlagerung von 1 Mol Ca(SCN)2 
an 2 Mol Base, z. B. durch Yereinigen gesatt., wss. Lsgg. oder in A. oder Losen des 
Salzes in HCHO (35%ig) u. Einleiten von NH3. — Zus. Ca(SCN)2 • (C6H12Iv4)2 • 4 H„0, 
Zera. iiber 80°. Yerwendbar zur Bekampfung infektioser u. entziindlicher Erkran- 
kungen, z. B. der Mundhohle. (D. R. P. 623 495 KI. 12p vom 16/10.1934, ausg. 
7/1. 1936.) Ai ,t p e t e r .

Aglnkon Gesellschaft ftir chemisch-pharmazeutische Praparate m . b. H ., 
Berlin-SchOjneberg, Gacimmng stickstoffhalliger Aglykone, dad. gek., daB 1. aus Pflanzen 
der Tribus, Subtribus oder den Gattungen: Cascara, Tropaeolum, Reseda, Sedum, 
Prunus, Rhizobulus, Carj'ocar durch aufeinanderfolgende Extraktion mit physiol. 
NaCl-Lsg., A. u. A. Auszuge gewonnen u. diese nach Eindickung miteinander ver- 
mischt u. mit Meereswasser oder dessen Inhaltsstoffen versetzt werden u. diese Mischung 
mit Mijrosi7i (I) etwa 4S Stdn. bei gewohnlicher Temp. behandelt wird, worauf das 
Ferment abgeschieden u. reine pflanzliche, durch Extraktion mit physiol. NaCl-Lsg. 
frei von Pflanzensauren u. dgl. gewonnene Aminokomplexe hinzugesetzt werden, dar- 
nach die M. emeut der Einw. von I unterworfen u. nach emeutem Abscheiden des 
Fermentes die Grundsubstanz mit A. ausgeschiittelt wird, —  2. die wiederholte Tren- 
nung des I von der Grundsubstanz durch Abschleudem geschieht. —  Statt I kann 
man Glucotropaolin verwenden. Die Aminokomplese werden aus Pisum sativu7n ge
wonnen. — Die Prodd. sind zahe, dunkle Massen, etwas 1. in W., verd. A., Trichlor- 
athylen, 1. in Bzn., A., 96%ig. A., Zus. nach Trocknen im Yakuum uber H2S 04 67,7% C, 
9,55% H, 1,55% K, 0,05% Mineralstoffe, C16H2l0 9KS2K. Yerwendung fiir Ueilztcecke. 
(D. R. P. 623 949 KI. 12p vom 25/11.1934, ausg. S/l. 1936.) A l t p e t e r .

E . Merck. Darmstadt, Salz der racemiscJten Ephedrinbase (I) mit Cumarin-3-carbo7i- 
saure durch Rk. in Aceton oder Yerschmelzen bei 170—175° hergestellt, hat F. 196°,
1. in w. A ., wl. in A., bewirkt vertiefte Atmung u. leichte Betaubung, wahrend I leiehte 
Erregung yerursacht. {Schwz. P. 178899 vom 18/7. 1934, ausg. 16/10. 1935. D. Prior. 
22/9. 1933.) " A l t p e t e r .

Oleothesin Co. Inc., ubert. von: Oscar H. Stover und Edmund H. Brigham, 
Buffalo, N. Y., Y. St. A., A7idstfiełiburn, bestehend aus Salzen der Procainbase mit Fett- 
sauren von wenigstens 9 C-Atomen, wie Pelargon-, Caprj'1-. Undecyl-, Laurin-, Myristin-, 
Paluiitin-, Stearin-, 01-, Erucasaure. Die Salze sind in Olen 1. (A. P. 2 0 2 7 1 2 6  vom 
27/10. 1933, ausg. 7/1. 1936.) Al t p e t e r .

Sverre Quisling, Madison, Wis., Y. St. A., Anasthetikum aus 4 (Teilen) W., 1 A-,
3 Na-Salicylat, 1 Na-Benzoat. 1 Guajacol. Die zu behandelnde Stelle wird ziinachst 
mit einer h. konz. Salzlsg.-Kompresse yorbehandelt, dann trocken gewischt u. die 
vorgemnnte Lsg. aufgebracht. (A. P. 2 025 399 vom 29 S. 1933, ausg. 24/12.
1935.) ' ~ A l t p e t e r .



Griffith H. Riddle, Boston, George A. Ballard, West Newton, und W alter
S. Morrell, Boston, Mass., V. St. A., Heilmiitd. Frischo Pflanzen (Art nicht angcgeben; 
der Referent) werden mechan. zerkleinert, mit W. vermischt, worauf man dio Cellulosc 
entfemt, dic Lsg. einengt u. hierbei eine unterhalb der Wachstumsbedingungcn der 
Pflanzen liegende Temp. einhfi.lt. (Can. P. 350 643 vom 12/3. 1934, ausg. 28/5. 1935. 
A. Prior. 16/3. 1933.) A l t p e t e r .

Stanton Knowlton Livingston, Maywood, 111., V. St. A., Heilmitlcl aus Maden, 
z. B. von Callipkora erythrocephala (SchmeiBfliege, Brummer) oder Lucilia sericala, die 
im Alter von etwa 4 Tagen zerkleinert, mit physiol. NaCl-Lsg., LOCKE- oder RlNGER- 
Lsg. extrahiert werden. Die M. liiBt man einige Stdn. bei 2—5° stehcn, pn etwa 7,6, 
filtriert erst durch Papier, dann durch B e r k e f e l d - oder CHAMBERLAND-Filter u. 
setzt Konservierungsmittel, wic Plicnol oder Trikresol oder Merthiolat, zu. Der 
Extrakt ist z. B. gegon Osteomyelitis wirksam. (A. P. 2 022 890 vom 15/11. 1933, ausg. 
3/12.1935.) A l t p e t e r .

Eli Lilly & Co., iibert. von: George B. Walden, Indianapolis, Ind., V. St. A., 
Anłiandmisch wirkender Słoff. 100 Pfund frische ganze Schwcinemagen, cntleert u. 
gereinigt, werden fein zerkleinert, mit HCI auf pn =  4,5—5 eingestellt ,2—4 Stdn. bei 
98—100° F stehen gelassen, im Vakuum zur Trockne gebracht (Temp. unter 100° F), 
entfettet mit PAe. Man erhalt so etwa 15 Pfund einer M., die pcroral ohno woiteres 
verwcndbar ist. (A. P. 2 020 267 vom 17/3. 1933, ausg. 5/11. 1935. E. P. 438 592 
vom 13/3. 1934, ausg. 19/12. 1935. A. Prior. 17/3. 1933.) A l t p e t e r .

Eli Lilly & Co., iibert. von: George B. Walden, Indianapolis, Ind., V. St. A., 
M iłki gegen pemiciose Andmie. Man setzt dem nach A. P. 1 894 247; C. 1933. I. 1972 
erh a ltlich en  Prod. Fe-Verbb. zu. — 10 Pfund zerkleinerte Magen u. 20— 100 Pfund 
zerkleinerte Lebern werden bei pn == 3—6 2—4 Stdn. unter 40° verdaut, dann ge- 
gebenenfalls getrocknot u. entfettet u. mit z. B. 1—10 Pfund reduziertem Fe oder Fe- 
Ammoniumcitrat u. 1000—30 000 SHERM AN-Einheiten Vilam.in B yermischt. (E. P. 
438126 vom 7/5. 1934, ausg. 12/12. 1935. A. Priorr. 27/5. 1933 u. 14/3. 1934. Zus. 
zu E. P. 411179; C. 1934. II. 4522.) A l t p e t e r .

Gerhard Domagk, Wuppcrtal-Elberfeld, Desinfekłionsverfahren, gek. durch die 
Yerwendung yon ąuatemaren, heterocycl. Stickstoffyerbb., dio am Ring einen uber 
eine aliphat. Gruppe gebundenen Rest von mindostens 6 C-Atomen tragen. Zum 
Desinfizieren arztlicher Instrumente dient z. B. eine Lsg. von Dodecylbenzylpiperi- 
diniumchlorid oder von Dodecyl-/?-oxy-y-propoxypropylpiperidiniumchlorid oder von 
Geranylbenzylpiperidiniumchlorid oder von Dodecylallyldecabydroehinoliniumbromid 
oder yon 6-Methoxychinoliniumdodeeylbromid oder von 6-Hexylaminoehinolinium- 
benzylchlorid. (Schwz. P. 175 811 vom 21/12.1933, ausg. 1/6.1935.) H o r n .

Gerhard Domagk, Wuppertal-Elberfeld, Desinfektionsverfahren, dad. gek., daB 
Guanylyerbb. yerwandt werden, in denen der Guanylrest mit einem aliphat. Rest von 
10—16 C-Atomen yerknupft ist. Zum Desinfizieren chirurg. Instrumente dient z. B. 
eine Lsg. von S-Dodecylisothiohamstoffhydrobromid oder von Dodecylthioathyl- 
guanidinhydrobroinid oder von Dodecylguanidin oder von Dodecylbiguanid oder von
3-Biguanicłinophenyldodecylather oder yon Dodecylthioathylbiguanidhydrobromid. 
(Schwz. P. 176 488 vom 16/12. 1933, ausg. 1/7. 1935.) H o r n .

Pease and Partners Ltd., W alter Theodore Karl Braunholtz und Ralph 
Lozelu Robinson, Darlington, England, Olemulsicmen. Zur Herst. von Desinfektions- 
mittdn, deron desinfizierender Bestandteil aus Olen, Olderiw., z. B. aus Kreosotol, 
nicht yerseiften fetten Olen, besteht, wird das 01 mit W. in Ggw. eines Schutzkolloidu, 
z. B. Gelatine, Starkę, emulgiert. Es soli ein bestandiges Gel gebildet werden. Vor 
der Bldg. des Gels kónnen der Emulsion weitere Stoffe, z. B. fein yerteilter S zugesetzt 
werden. (E. P. 428 317 vom 6/2. 1934, ausg. 6/6. 1935.) H o r n .

Harvel Corp., ubert. von: Mortimer T. Harvey, East Orange, N. J., V. St. A., 
Herstellung fon Phenolen. Nufischalenól (Anacardium orientale) wird oberhalb 120°, 
z. B. bis 400°, dest. Das Destillat trennt sich in 2 Schichten; die wss. enthalt Essig- 
saure, die ólige Terpene, organ. Sauren u. hochmolekulare Phenóle. Die letzteren werden 
ais Desinfektionsmilld benutzt. (A. P. 2 016 282 vom 17/3. 1931, ausg. 8/10.
1935.) __________________ N o u v e ł .

Eene Lalont, La Publicitć pharmaceutique. Paris: Libr. des Etudes de yente 1936. (426 S.)
gr. 8°. 42 £r.

Handbuch der Deutschen Apothekerschaft. Jg . 25. 1936. Berlin: Deutecher Apotbeker-
Verl. 1936. (370 S.) 8°. M. 4.50.
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G. Analyse. Laboratorium.
R. P. Jacquemaiil, Labóratoriumsnoliz. Uber eine VervoUkommnung des Maąuenne- 

schcn Iilocks. Yf. enipfielilt einen chromierten Błock. Ein gewóhnlicher, sorgfaltig 
goputztor Błock wird ohne vorhergeliende Vemickelung direkt chromiert, dann poliert. 
Dio Oborfliiclio dieses Blocks ist immer rein; es bildet sich kein Oxyd; der Glanz der 
Chromiorung erlaubt eine besonders genauo Beobachtung des F. Dieaes gute u. billige 
Vorf. ist dom von D u fr a is se  u. C hovin (C. 193 5 .1. 395) empfohlenen Goldblattchen 
vorzu7,i('hen. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 142—43. Jan. 1936. Besanęon, Fac. des 
Sciences.) Lindenbaum .

Pierre Jolibois, Uber eine neue Diffusionspumpe. Die SPENGLERsche Hg-Tropfen- 
puinpe arbeitet in dem MaBo langsamer, wie sich das Yakuum verbessert. Vf. verbindet 
danim eino Tropfenpumpe mit einer Diffusionspumpe. Das in einem elektr. Ofen 
Rohoizto YorratsgefaB der Diffusionspumpe wurde unten durch ein ca. 70 cm langes 
Bohr vwlilngcrt, dns in ein offenes, groBes Hg-VorratsgefaB tauchte. Das hinter der 
DU8P der Diffusionspmnpo kondensierte Hg -wurde durch ein zweites Rohr nach dem 
groBen Hg-YormtsgefSB geleitet. Dieses Rohr hatte einen seitliehen Ansatz, durch 
don aus einem hoehgestellten Hg-Behiilter das Hg tropfenweise eintrat u. zusammen 
mit dem kondensierten Hg der Diffusionspumpe beim Herunterfallen die Gasreste 
nutfilhrto nach dem unteren YorratsgefaB, wo sie an die Luft entweichen konnten. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 1020—22. 1935.) W in k l e r .

J. C. Macrae, Ein Sicherheilsforricfitung fiir gasbeheizle Soxhldapparale. Zeichung 
einer Yorr. mit Hg-Yentil. die bei Aussetzung des Druckes der Wasserleitung selbst- 
liitig die Gaszufuhrung sperrt. Einzelheiten im Original. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 55. 53. 17/2. 1930.) G r o sz fe łd .

A. I. Amiantow. Zentrifugierung ais Isolicningsmelhode der Niederschlage bei 
qmntiteitiitn Bestimtnungen. Es wird gezeigt, daB das Zentrifugieren ais Methode 
-.-.nr Isoliwrung von Ndd. die Analyse in vielen Fallen wesentlich beschleunigt. Die 
Genauigkeit steht der grarimotr. Methode niclit nach u. ist in manehen Fallen der- 
selbon ilberlogen. (Ygl. C. 1936. I. 2987.) (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.; 
Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 7. 630—31. 1934. 
Stalina.) K l e y e r .

Kurt PacŁendorJI. Eine praitische Bihnx>rrichlut:g fiir  Heine Flussigkeitsmengen. 
Yf. besehreibt eine eloktromagnet. betriebene RuhrYorr., welche sich beim .Arbeiten 
nut kleinen Substanzmengen u. besonders im Yakuum gut bewahrt hat. Die reagierenden 
StoiTt' kommen nur mit Glas in Beriihrung. Leistete beim Arbeiten mit fl. 5rH3 gute 
Dionste, Skirze im Original. (J. prakt. Chem. [X. F.] 144. 211—13. 11/1.1936. 
Mcskau. Staatsuniv.) L i n d e n b a u m .

K. N. Trasler und L. A. H. Baum, Die Dunhlassigkeit rerdichletcr Pitlversioffe. 
Jkistimmwtg <for mittlen* PareJłjrĄKe. Unter Yerwendung Ton Luft ais Pifftmdiernngs- 
mittel wurde ein Yerf. u. eine App. entwickelt zur Messung der Durehlassigkeit ver- 
diehtetar, aber nicht fest ansammenhangender Pułrerstofle. Es wird eine Formel 
abgeleitet wir Berechnung des niittleren Hchiraanidurchmessers aus der Dnrehiassig- 
keit \s. dem Prowiitgeh. an l \w n  in dem Yenfichteten Pulver. Es ist mogLieh dnrch 
Aufeielhing einer einfsehen Bessiehung Ewfechm dem Grad der Yerdiehtnng, wie er 
dureh den Frocentgełu an HoMrSanien gemessen v,-ird. u. dem miuferen Porendnrch- 
usess^r die l\ar«łgt6&' in dnem serkleinerten festen Sioff for jeden Grad der Yer- 
dithtnng su  bereehnen, Wenn fl. Stofte wie Bitumea. ScŁwefel usw. darch den Zesatz 
tester Stoffe st»hiKsiers w w i« ,  so ubea der Grad der YerdieŁtong der TeSefcen c. 
die d «  K te e  w. Msssea an FIL, die sie treonen. eieea siaikm  EinffeB auf die
K w e s t a  der "Mischung aas. Die Keantafe des oaittferwa HoŁIra tundcrc hmessers 
eirses StoSes, er in einem fet-fL  System rozŁsndea ist. fet daŁer

wrssk.5̂  West, Efe ESev .  der Btlttterea aut" den mittferĘił Po.rec-
«utvfc:;*sser weiser ti-itersuohs; es uraidea Werte bekeferjoŁi fes PcŁrer «er
Kio«łsSaw> u. Sefcje&r. iP&ysks *. 9—l i  -3.ut. IS&f- Mastrer. X. J„  E i i t e  Asęfcafc 
tV ) ' P iA T m a sk .

M. Bjfflji, PiagMostik o-ptisdh amisetweer Kry&tdlt -stc# A)siic£mpieeffebt
stnwAm ge&smsten A’iw& im Aitft&tte. E s wird eioe Jlesfeede za r Best, efer ogc. Eigg.

ras wsffitlk2»&a Ł&Ł6 an g^ ften . ■weL-Łe sśeEt Se* 
t e k s  tiir &  sakr, s&ar BtesasicesasKfa eigneS- S5f Łana fedccL asefc ifur se&waefe
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absorbierendc oder durchsichtige Krystalle angowandt worden. ('/Ań. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A. 1936. 15—26.) lO N SZ L IN .

B. GroB, Eine neue Anordnung zur Messung ion Polarimtionsspannungcn. Die 
Messung der Polarisationsspannung in Fil. knnn orfolgen, indem unmittelbar nach 
Abschalten des polarisierenden Stromes dio Spannung des ElcktrolysiergofiiBes gemessen 
wird. Gute Resultate ergibt dieses Verf., wenn der polarisieiendo Śtrom hfhifig ti. 
nur fur kurze Zeit unterbrochon wird. Vf. gibt an Stello der sonst hicrfUr vorwcndoteti 
meclian. Umschalter eino Rohrenschaltung an. Ais polarisiercnder Stroni diont in 
Einwegschaltung gleichgcrichteter Wcchselstrom. Zur Messung der Polarisations- 
spannung liegt zum EloktrolysicrgefilB ein mit oinor Dreiclektrodenriihro in Sorio 
geschaltetes MeBinstrument. Das Gittcr der ROhre ist an einen im Strornkreiw liogenden 
Widerstand so geschaltet, daB der polarisierendo Stroni ihm eino ncgativo Vorspannung 
erteilt. Deshalb ist das MeBinatrurnent stromlos, solango Stroin durch das ICloktrolysier- 
gefaB flieBt. In der stromlosen Halbperiodo jedoch ist das MoBinstrunient an dio JClok- 
trolysierzelle angeschlossen, da dann die durch den polarisierenden Stroin bowirkto 
negative Vorspannung des Gitters wegfallt. Dio Messung kann nach einer Ansschlags- 
u. einer Kompensationsmethode erfolgen. (Physik. Z. 36. 648—49. 1/10. 1935. Kio dc; 
Janeiro, Instituto Nacional de Technologia.) BtiCHNER.

Kasson C. Gibson, Ein Filter fur TAclil von der Wellenldnge von SCO rn/i. (J. opt. 
Soc. America 25. 131—35. 1935. — C. 1936. L 594.) Ku. M e y k r .

Thomas A. Wright, Anwendungen und Leislungsgrenznn des Spelctrograplien fiir  
industridleZv;ccl:e. Vf. bespricht die zahlreichen AnwendungsmOglichkeiton (Ich Spoktro- 
graphen in metallograph., mineralchem. u. biochem. Laborotoricn. (Metal Progr. 29. 
Nr. 1. 53—57. Jan. 1936. New York City, U. S. A., Lucius Pitkin, Inc.) WlNKLKli.

Henri Triche, Beilrćige zum Studium der Struktur von Legierungen mil IJilfc der 
Spektrographie. Vf. untersuchte Al-Cr- u. Al-Fe-Legierungen, in dencn sich Cr- bzw, 
Fe-reiche Krystalle bilden. Er lieB dazu einen Hochfreąuenzfunken zwischen eineiri 
0,1 mm dicken Golddraht u. einer planen Flacho der Legierungen Obcrgehen. Worin 
die Proben in Kalkwasser oder in eine oxydierende Lsg. getaucht worden waren, 
bildete sich auf den Al-reichen Krystallen der Legierungen eine iflolierendc Schichf,
u. der Funke sprang nur nach den unangegriffenen Fe- u. Cr-reichen Krystallen iiber. 
Wahrend der Aufnahme wurden die Proben verschoben. Vf. ftihrto eine Cr-Best. mit 
Hilfe des Sektcrs in den Krystallen durch; ais homologes Linienpaar dientc 3057,1 Al:
3125,0 Cr. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 201. 1178—81. 9/12. 1935.) W I N K L E R .

G. Bernheim und G. Revillon, Verbesserung der coU/rimelrischen JieMimmungen 
durch Anicendung photoełeJdrischer Messungen mil dem Dubosą-Colr/rimsier. Anwendung 
r.euartiger Sperrschichtphotozellen (vgl. GuYOT, C. 1933. II. 2706, u. L lA N D R A T ,
C. 1934. II. 205 u. 1736) in Verb. mit dem DuB0 8 Q-Photometer ennfigliehte nach 
Yerss. an Jodlsg., KMn04, CuSOł u. Metbylenblau erb oh te Schnelligkcit, Empfindlleh- 
keit u. Genauigkeit der Messungen unter Herabaetzung persónlicher EinflUaae auf ein 
Minimum. (Ann. Falsificat. Fraudes 29. 5— 10. Jan. 1936. Pana.) G r o s z f k L IJ.

Emilio Daniele, Vergleichende colorimelrische Prufungen zur rolurnetruchen 
Bestimmung des Saure- und Alkaligehalles gefćirbler Flusaiglceiten. Bei der Titration 
von stark gefarbten Fil. hat sich colorimetr. Tupfelung mit dern App. vcm WAŁPOŁK 
bestens bewahrt. (G. Farmac. Chim. Sci. affini 84. 155—56- 1935.) GrtMAIe.

Donald T. Jackson und John L. Parsons, Ein Un i ve rsal tnassergk/ffUmen- 
•Hdioiłor. Beschreibung des Un i zer tal ind iaUors yon S. YaMMM. Bereich yon pa - 4 
bis ph =  10,0. Die Farben sind: 4 =  Kot; 5 =  Orange; 6 = - Gelb; 7 - Hellgrtin;
S =  Dunkelgrun; 9 =  Indigo u. 10 =  Yiolett. Der Indieator besteht ans 0,005 g 
Thymolblau, 0,0125 g Mełhylrot, 0,050 g Ercmlhymolblau u. 0,100 g PhenolpfUhakin 
in 100 ccm 95%%. A. Die Lag. wird mit 0,05-n. NaOH neutralisfcrt n. m it dest. W, 
auf 200 ccm gebracht. Die Genauigkeit des Umyerealindieator* erwies sich bet der 
Nachprufung mit der Gloseleitrode oder dem Taylr/r Comparcdor ab innerhart) */2—1 J>;r- 
Emheit liegend. HypocJdr/rit entfarbt den Indieator schnell, doeh iat Scbatznng de<i 
Ph noch mógiich. (Paper Tiade J- 102. Nr. 3. 44. 16/1. 1936.) Friki>EMA.v.v.

JulillS Grant, Flur/rescemindicatrjren. Behandelt werden: Vorteil« der Ffoorescenz- 
metfcoden, besonders fiir trube u. dunkle Lsgg., App. n. Technik, pa-lttdjcatoren, 
Saure 'Alkaliritrationen, Falhmssrkk. Best. tc ti SO, in I^beTismittein u. Naehwefa 
T«n Alkaloidec. (Chem. Ąge 34'. 91—92. 1/2. 1936.) * ( itm zr& U ).
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6. Analyse. Laboratorium.
R. P. Jacguemain, Labóratoriumsnotiz. Vb6r eine Vemollkommnung des Ma.que.nne- 

schen Blocks. Vf. empfiehlt einen chromierten Błock. Ein gewóhnlieher, sorgfaltig 
geputzter Błock wird ohne vorhergehende Vernickelung direkt chromiert, dann poliert. 
Dio Oberfltiche diescs Blocks ist immer rein; es bildet sich kein Oxyd; der Glanz der 
Chromierung erlaubt eine besonders genaue Beobachtung des F. Dieses gute u. billige 
Verf. ist dem von D u F R A I S S E  u . C h o V IN  (C . 1935 . I .  395) empfohlenen Goldblattchen 
yorzuzichen. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 142—43. Jan. 1936. Besanęon, Fac. des 
Sciences.) L lN D E N B A U M .

Pierre Jolibois, Uber eine neue Diffusionspumpe. Die S P E N G L E R s e h e  Hg-Tropfen- 
pumpe arbeitet in dem Ma Co langsanier, wie sich das Vakuum verbessert. Vf. yerbindet 
darum eine Tropfcnpumpe mit einer Diffusionspumpe. Das in einem elektr. Ofen 
geheizte VorratsgefaB der Diffusionspumpe wurde unten durch ein ca. 70 cm langes 
Bohr verlangert, das in ein offenes, groBes Hg-VorratsgefaB tauchte. Das hintcr der 
Diise der Diffusionspumpe kondensierte Hg wurde durch ein zweites Bohr nach dem 
groBen Hg-YorratsgefiiB geleitet. Dieses Bohr hatte einen seitliehen Ansatz, durch 
den aus einem hocbgestellten Hg-Behalter das Hg tropfenweise eintrat u. zusammen 
mit dem kondensierten Hg der Diffusionspumpe beim Herunterfallen die Gasreste 
mitfuhrte nach dem unteren Vorratsgefafl, wo sie an die Luft entweichen konnten. 
(C. B. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 1020—22. 1935.) W i n k l e r .

J. C. Macrae, Ein Sicherheitsvorrichtung Jur gasbeheizte Soxhletapparale. Zeichung 
einer Vorr. mit Hg-Ventil, die bei Aussetzung des Druckes der Wasserleitung selbst- 
tatig die Gaszufiihrung sperrt. Einzelheiten im Original. (J. Soc. chem. Ind., Chem. <fc 
Ind. 55. 53. 17/2. 1936.) G r o s z f e l d .

A. I. Amiantow, Zentrifugierung ais Isolierwigsmethode der Niedersćhlage bei 
quantitativen Bestimmungen. Es wird gezeigt, daB das Zentrifugieren ais Methode 
zur Isolierung yon Ndd. die Analyse in vielen Fiillen wesentlich beschleunigt. Die 
Genauigkeit steht dor gravimetr. Methode nicht nach u. ist in manchen Fiillen der- 
selben iiberlcgen. (Vgl. C. 19 3 6 . I. 2987.) (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ. : 
Chimitseheski Shurnal. Sscr. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 7. 630—31. 1934. 
Stalino.) K l e v e r .

Kurt Packendorff, Eine praklische Ituhrvorrichtung fur kleine Fliissigkeitsmengen. 
Vf. beschreibt eine elektromagnet. betriebene Ruhrvorr., welche sich beim Arbeiten 
mit kleinen Substanzmengen u. besonders im Vakuum gut bewahrt hat. Die reagierenden 
Stoffe kommen nur mit Glas in Beruhrung. Leistete beim Arbeiten mit fl. NH3 gute 
Dienste. Skizze im Original. (J. prakt. Chem. [N. F.] 144 . 211—13. 11/1. 1936. 
Moskau, Staatsuniy.) " L lN D E N B A U M .

R. N. Traxler und L. A. H. Baum, Die Durchldssigkeil verdichleler Pulversloffe. 
Bestimmung der mittleren Porengropc. Unter Verwendung yon Luft ais Diffundierungs- 
mittel wurde ein Verf. u. eine App. entwickelt zur Messung der Durchlassigkeit ver- 
dichtcter, aber nicht fest zusammenhangender Pulyerstoffe. Es wird eine Formel 
abgeleitet zur Bcrechnung des mittleren Hohlraumdurchmessers aus der Durchlassig
keit u. dem Prozentgeh. an Poren in dem yerdichteten Pulver. Es ist moglich durch 
Aufstellung einer einfachen Beziehung zwischen dem Grad der Verdichtung, wie er 
durch den Prozentgeh. an Hohlraumen gemessen wird, u. dem mittleren Porendurch- 
messer die PorengróBe in einem zerkleinerten festen Stoff fiir jeden Grad der Ver- 
dichtung zu bcrechnen. Wenn fl. Stoffe wie Bitumen, Schwefel usw. durch den Zusatz 
fester Stoffe stabilisiert werden, so iiben der Grad der Verdichtung der Teilchen u. 
die GróBe der Filme u. Massen an Fil., die sie trennen, einen starken EinfluB auf die 
Konsistenz der Mischimg aus. Die Kenntnis des mittleren Hohlraumdurchmessers 
eines pulyerfórmigen Stoffes, wic er in einem fest-fl. System yorhanden ist, ist daher 
von prakt. Wert. Die Einw. der mittleren TeilchcngroBe auf den mittleren Poren- 
durchmesser wurde weiter untersucht; es wurden Werte beigebraeht fiir Pulver aus 
Kieselsaure u. Schiefer. (Pliysics 7. 9—14. Jan. 1936. Maurer, X. J., Barber Asphalt 
Co.) P l a t z m a n n .

M. Berek, Diagnoslik optisch anisotroper Krystalle aus ihrem Anisotropieeffekt 
zwischen gekreuzten Nicols im Auflicht. Es wird eine Methode zur Best. der opt. Eigg- 
anisotroper Rrystalldurchschnitte im auffallenden Licht angegeben, welche sich be
sonders fiir die mkr. Best. der Erzmineralien eignet. Sie kann jedoch auch fiir schwach
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absorbierende oder durchsicbtige Krystalle angewandt werden. (Zbl. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A. 1936. 15—26.) ” E n s z l i n .

B. GroBj Eine neue Anordmtng zur Messung von Polarisationsspannungen. Die 
Messung der Polarisationsspannung 111 Pil. kann erfolgen, indem unmittelbar nach 
Abschalten des polarisierenden Stromes die Spannung des Elektrolysiergefafies gemessen 
wird. Gute Resultate ergibt dieses Verf., wenn der polarisierende Strom hiiufig ul 
nur fiir kurze Zeit untcrbrochen wird. Vf. gibt an Stelle der sonst hierfur Yerwendcten 
mechan. Umscbalter eine Róhrcnschaltung an. Ais polarisierendcr Strom dient in 
Einwegschaltung gleichgerichteter Wechselstrom. Zur Messung der Polarisations
spannung liegt zum ElektrolysiergefiiB ein mit einer Dreielektrodenrohre in Serie 
geschaltetes MeBinstrument. Das Gitter der Róhrc ist an einen im Stromkreis liegenden 
Widerstand so geschaltet, daB der polarisierende Strom ihm eine negative Vorspannung 
erteilt. Deshalb ist das MeBinstrument stromlos, solange Strom durch das Elektrolysier- 
gefaB flieBt. In der stromlosen Halbperiode jedoch ist das MeBinstrument an die Elek- 
trolyBierzelle angeschlossen, da dann die durch den polarisierenden Strom bewirkte 
negative Vorspannung des Gitters wegfallt. Die Messung kami nach einer Ausschlags-
u. einer Kompensationsmethode erfolgen. (Physik. Z. 36. 648—49. 1/10. 1935. Rio de 
Janeiro, Instituto Nacional de Technologia.) B u c h n e r .

Kasson C. Gibson, Ein Filter fur Licht von der Wdlenldnge von 560 m/ii. (J. opt. 
Soc. America 25. 131—35. 1935. — C. 1936. I. 594.) Ku. M e y e r .

Thomas A. Wright, Anwendungen und Leisłungsgrenzen des Spektrographen fur 
induslridle Skoecke. Vf. bespricht die zahlreichen Anwendungsmoglichkeiten des Spektro
graphen in metallograph., mineralchem. u. biochem. Laboratorien. (Metal Progr. 29. 
Nr. 1. 53—57. Jan. 1936. New York City, U. S. A., Lucius Pitkin, Inc.) W i n k l e r .

Henri Triche, Beitrage zum Studium der Struktur von Legierungen mit Hilfe der 
Speklrographie. Vf. untersuehte Al-Cr- u. Al-Fe-Legierur.gen, in denen sich Cr- bzw. 
Fe-reiche Krystalle bilden. Er lieB dazu einen Hochfrequenzfunken zwischen einem
0,1 mm dicken Golddraht u. einer planen Flachę der Legierungen iibergehen. Wenn 
die Proben in Kalkwasser oder in eine oxydierende Lsg. getaucbt worden waren, 
bildete sich auf den Al-reichen Krystallon der Legierungen eine isolierende Schicht,
u. der Funke sprang nur nach den unangegriffenen Fe- u. Cr-reichen Krystallen iiber. 
Wahrcnd der Aufnahme wurden die Proben verschoben. Vf. fiihrte eine Cr-Best. mit 
Hilfe des Sektcrs in den Krystallen durch; ais homologes Linienpaar diente 3057,1 Al:
3125,0 Cr. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1178—81. 9/12. 1935.) W i n k l e r .

G. Bem heim  und G. Reyillon, Verbesserung der colorimetrischen Bestimmungen 
durch Anwendung pholoelektrischer Messungen mit dem Dubosą-Colorimder. Anwendung 
neuartiger Sperrschichtphotozellen (Ygl. G u Y O T ,  C. 1933. II. 2706, u. L lA N D R A T ,
C. 1934. II. 205 u. 1736) in Verb. mit dem D uB O SQ -Photom eter ermóglichte nach 
Verss. an Jodlsg., KMn04, CuS04 u. Methylenblau erhohte Schnelligkeit, Empfindlich- 
keit u. Gcnauigkeit der Messungen unter Herabsetzung pcrsonlicher Einflusse auf ein 
Minimum. (Ann. Falsificat. Fraudes 29. 5— 10. Jan. 1936. Paris.) G r o s z f e l d .

Em ilio Daniele, Yergleichmde colorimetrische Priifungen zur lolumdrischen 
Bestimmung des Sdure- und Alkaligehaltes gefarbter Flussigkeiten. Bei der Titration 
von stark gefarbten Fil. hat sich colorimetr. Tiipfelung mit dem App. von Walpole 
bestens bewabrt. (G. Farmac. Chim. Sci. affini 84. 155— 56. 1935.) Grimme.

Donald T. Jackson und John L. Parsons, Ein Unirersalwasserstoffionen- 
mdicator. Beschreibung des Univcrsa.Undica.tors yon S. Y a m a d a . Bereich Yon pn =  4 
bis pH =  10,0. Die Farben sind: 4 =  Rot; 5 =  Orange; 6 =  Gelb; 7 =  Hellgrun;
S =  Dunkelgrun; 9 =  Indigo u. 10 =  Yiolett. Der Indicator besteht aus 0,005 g 
Thymólblau, 0,0125 g Mdhylrot, 0,050 g Bromthymolbiau u. 0,100 g Phcnolphthalein 
in 100 ccm 95°/0ig. A. Die Lsg. wird mit 0,05-n. NaOH neutralisiert u. mit dest. W. 
auf 200 ccm gebracht. Die Genauigkeit des UniYersalindicators erwies sich bei der 
Naehpriifung mit der Glasdektrode oder dem Taylor Comparator ais innerhalb 1/2— 1 P h- 
Einheit licgend. Hypochlorit entfiirbt den Indicator schnell, docli ist Schatzung des 
Ph  noeh moglich. (Paper Trade J. 102. Nr. 3. 44. 16/1. 1936.) F r ie d e m a n n .

Jnlius Grant, Fluorescenzindicatoren. Behandelt werden: Vorteile der Fluorescenz- 
methoden, besonders fiir trube u. dunkle Lsgg., App. u. Technik, pH-Indicatoren, 
Saure/Alkalititrationen, Fiillungsrkk. Best. von SO., in Lebensmitteln u. Nachweis 
von Alkaloiden. (Chem. Age 34. 91—92. 1/2. 1936.) ' G r o s z f e l d .
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a) K lem ente und anorganische Verbindungen.
Leonid Kulberg, Anwendung organischer Redoxsysteme in der qualitativen Analyse. 

I. Theorie der Anwendung organischer Redoxsysteme in der gualitatwen Analyse bei 
Oxydationsprozessen. T S C H U G A E F F  (Isvestija Instituta po isutscheniju platiny, 
1929) hat ais erster darauf hingewiesen, dafl das unterschicdliche Oxydationspotential 
der Anionen PtCl6 u. IrCle zum Nachweis des IrCl8 in saurer Lsg. mittels Lenkomalachił- 
grun ausgenutzt werden karm. Vf. leitet fiir dio Anwendung organ. Redoxsysteme 
in der qualitativen Analyse einige allgemeine GesetzmśiCigkeiten ab, die die theoret. 
Basis zur Auffindung geeigneter Indicatoren bilden sollen. So ergibt sich, daB bei 
n =  1,2 oder 3 fiir das anorgan. Redoxsystem das Ea des anorgan. Systems um min- 
destens 0,147, 0,129 bzw. 0,019 groBor ais das E0 des organ. Systems sein muB. Der 
EinfluB der [H+] wird am Beispiel der Systeme PtCl6—  ^  PtCl,,—  +  2 Cl-  bzw. 
[W(CN)8] [W(CN)S] u . Leukotoluylenblau ^  Toluylenblau veransehau-
lieht. Storende Ionen konnen durch Uberfiihrung in Komplexverbb. in wl. oder 
wenig dissoziierte Verbb. oder durch stufenweise Red. mittels fl. Amalgame ausgeschaltet 
werden. Die Empfindlichkeit der Redoxrkk. hangt von folgenden Faktoren ab: 1. von 
der Gleichgewichtskonstante der Rk., 2. von der zur visuellen Erkennung notigen Menge 
des Farbstoffes, 3. von der Anzahl der bei der Rk. beteiligten Elektronen, 4. von dem 
Vorhiiltnis der Mol.-Geww. des gebildeten Farbstoffes u. des gesuchten Ions, 5. bei 
Rldc. mit Nd.-Bldg. vom Lóslichkeitsprod., 6. von der Erseheinimg der induzierten 
Oxydation der Leukoverb. durch den Luft-02. Durch Extraktion des gebildeten Farb
stoffes mittels organ. Losungsmm. bzw. durch Tiipfeln auf Filtrierpapier laBt sich die 
Empfindlichkeit einiger dieser Redoxrkk. bedeutend steigem. Fur Reagensglasverss. 
diirfte die Bldg. von 0,001 y  Farbstoff bei Anwendung der Tiipfelmethode bereits ge- 
niigen. Weitere Einzelheiten im Original. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1085—89. 1935. 
Kiew, Staats-Univ.) B e r s i n .

I. Kangun, Uber die Bestimmung ton Schwefeldiozyd in Gegenwart von Stick- 
oxyden in dem Kammer- und Turmgasen. Zur S 02-Best. in den Kammer- u. Turmgasen 
in Ggw. von Stickosyden wird folgende Methodik vorgeschlagen: Das Gasgemisch 
wird zunaehst in einer NaOH-Lsg. (0,1-n.) absorbiert. Um eine Umsetzung der Alkalilsg. 
mit Jod zu vermeiden, wird eine schwache Saure (Borsaure) zugesetzt. Zur Vermeidung 
der Oxydation des Sulfits werden dann der alkal. Lsg. oxydationshemmende Sub- 
stanzen zugefiihrt (am besten eignete sich dazu ein Gemisch von A. u. Bzl., zu dem 
wenig 2-n. NH3-Lsg. zugesetzt wird). Die Lsg. selbst wird dann mit Jod titriert. Die 
Verss. mit Na2S 03-Lsgg. zeigten befriedigende Ergebnisse. (J. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 1934. Nr. 5. 33—35. Odessa.) K l e v e r .

Colin W. W hittaker, Frank O. Lundstrom und W. L. Hill, Bestimmung von 
Monocalciutnphosphał mit Hilfe ron Harnstoff. (Vgl. C. 1935. I. 2067.) Die Bk. 
CafHjPOJo • H.jO +  CO(3S!H2)2 =  H3P 04-C0(NH2)2 +  CaHP04 +  H20  u. dio Tat- 
sache, daB Harnstoffphosphat in A. I. ist, CaHP04 dagegen nicht, legen Vff. einer neuen 
Best.-Methode fiir Ca(H2P 04)2 zugrunde. Eine Probe mit wenigstens 1 g Ca(H2P 0 4)2-
H ,0  wird in einem 100-ccm-MeBkolben mit 50 ccm einer Lsg. von 90 g Harnstoff 
in 100 ccm W. 4 Stdn. geschuttelt; man fiillt auf mit W., filtriert durch ein trockenes 
Filter (die ersten ccm Filtrat werden verworfen), setzt zu 25 ccm Filtrat 75— 100 ccm 
95%ig. A. zu, riihrt gut um, filtriert u. wascht mit 300—350 ccm A.; Filtrat +  Wasch- 
wasser werden mit W. auf 500 ccm verd., 25 ccm zur Trockne yerdampft, Harnstoff 
durch nochmaliges Eindampfen mit 5 ccm HC1 u. 25 ccm BEN03 zerstort (evtl. wieder- 
holt), dann werden 10 ccm konz. HNOs u. etwas W. zugesetzt, mit NH40H  neutrali- 
siert u. mit H N 03 leicht angesauert; nach Auffiillen auf 75 ccm wird mit Molybdatlsg. 
(30 ccm genugen) in ublicher Weise P„05 bestimmt. Vff. erórtern Einzelheiten des 
Verf. u. die Fehlerąuellen u. geben Beleganalysen von reinem Ca(H2P 0 4)2 u. von Super- 
phosphat. (J. Ass. off. agrie. Chemists 18. 122—27. 1935. Washington, Bur. of Chem. 
and Soils.) R. K. M u l l e r .

N. I. Tscherwjakow und E. N. Deutschmann, Volumetrisches Ver/ahren zur 
Bestimmung ron Aluminium. Die yolumetr. Methode der Al-Best. Yon H e n r y  u . 
Q u a d r a t  wird in der Bauxitanalyse wie folgt durchgefiihrt: die Probe (0,5—1 g) 
wird in Ni- oder Ag-Tiegel aufgeschlossen (300°), in W. gel., vom Fe- u. Ti-Nd. filtriert, 
der Nd. in HC1 aufgel. u. nochmaLs mit 50°/oig- NaOH-Lsg. gefallt. Die vereinigten 
Filtrate werden auf 250 ccm aufgefiillt; in einem Teil wird nach Zugeben von Natrium-
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oxalatlsg. die freic Saure mit Phenolphthalein ais Indicator u. 0 ,1-n. NaOH titriert, 
im anderen Teil nach Zusatz von Scigncttesalz die aus dem A1C13 freiwerdende Saure 
u. die urspriinglich vorhandene freie Saure titriert. Die Differenz der beiden Titra- 
tionen ergibt den Al-Geh. (1 ccm 0,1-n. NaOH =  1,35 mg Al). (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 608— 10. 1935.) v. F u n e r .

S. M. B inuss, Die Reduklion von dreiwertigem Eisen mit melaUischem Aluminium. 
Vf. schlagt vor, die Analyse der Eisenerze, welche zur Zeit nach Z i m m e r j i a n n - R e i n - 
H A R D T  ausgefiihrt wird, zur Verbilligung der Reagenzien wie folgt abzuiindem: 0,5 g 
Erz werden in 10 ccm HC1 (D. 1,19) gel. u. vorsichtig mit metali. Al versetzt. In 3 
bis 4 Min. ist dio Red. zu Ende; zur Lsg. des uberschtissigen Al werden noch 20 ccm 
H2S 04 (1: 3) zugegeben; nach der yolligen Auflósung u. Verdunnung auf ca. 150 ccm 
wird Fe nach K n o p p  mit Dichromat bestimmt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 510—11. 1935.) v. F u n e r .

N. I. Saitzew, Technische Methode der Analyse von Manganerzen. Vf. beschreibt
folgende Methode zur Best. von Mn in Mn-Erzen: 0,5 g Mn-Erz werden in einer Por-
zellanschale mit 15 ccm konz. HC1 ubergossen, erwarmt u. auf 5—6 ccm eingedampft, 
mit 25 ccm H2S04 (1:4) versetzt u. bis zur Entw. von S 03-Dampfen eingedampft. 
Nach dem Abkiihlen wird h. mit 20—25 ccm W. aufgenommen, filtriert, mit v e r d .  
HN03-Lsg. (5:100) Fe-frei gewaschen, dann mit h. W. 3—4 mai nachgewaschen u. 
der Nd. wie gewóhnlich getrocknet, gegliiht u. gewogen. Das Filtrat wird auf 500 ccm 
aufgefiillt, 50 ccm in einen 500 ccm E R L E N M E Y E R - K o lb e n  abgemessen, mit 20 ccm 
HNOa (1: 1) u. 50 ccm h. dest. W. versetzt, erwarmt u. 1—2 Alin. gekocht. Zur li. 
Lsg. werden 15 ccm AgN03-Lsg. (17 g in 1 1) u. je nach Mn-Geh. 50—70 ccm 40 bis 
50" w., frisehe (NH4)2S20 8-Lsg. (500 g im Liter) versetzt 11. 8 Min. im sd. W.-Bad ge- 
halten; abgekuhlte Lsg. wird dann mit 25 ccm NaCl-Lsg. (12 g im Liter) u. 30 ccm 
HN03-Lsg. (1: 1) u. mit As20 3-Lsg. (4 g As20 3 -f  8 g Na2C03 im Liter) bis zur gelb- 
griinen Farbę zuriicktitriert. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 704. 
1935.) v . F u n e r .

M. I. Schubin, Beschleunigtes Verfahren zur Beslimmung von Kupfer in Zink. 
20 g der synthet. Probe mit bis 0,03 Cu, 27 2 Pb, je 0,5 As u. Sb, 0,15 Fe, Rest Zn 
werden in H N 03 (1,4) gel., zur Entfemung des H N 03-t)bersehusses eingedampft, 
mit H20  verd., 15—20 ccm H N 03 (1,4) zugesetzt, mit H20  auf 175—200 ccm gebracht 
u. bei 30—40° mit Netzelektrode unter Riihren mit 2 Amp. elektrolysiert; falls Cu- 
Nd. fleckig, noclimals losen u. elektrolysieren. Ausfuhrung der Best. in 2Y2—3 Stdn. 
Genauigkeit 0,001—0,002%- (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
155—58. 1935.) J u n g e r .

W. K. Solotuchin, Uber die Schnellbestimrmmg von Kupfer in arsenigessigsauren 
Kupfersalzen. Es wird die Methode der Cu-Best. in arsenigessigsauren Cu-Salzen, wie 
Parisergrun u. Insekticiden nach P a r k e s  nachgepriift. Sie bestelit in der t)bersat-ti- 
gung der Lsg. mit NH3, wodurch sich Cu-Ammoniakat bildet, welches mit einer KCN- 
Lsg. titriert wird. Es zeigte sich, daB die Methode genugend genau ist u. rasch durcli- 
fiihrbar ist. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 111. 1935.) K l e v e r .

K. N. Todoroyić und V. M. MitroviĆ, Die quanlitative Trennung von Cr, Al, Fe 
und, die vollstdndige Analyse des Chromits. 0,2—0,3 g Chromit werden im Pt-Tiegel 
mit einem Gemisch von Borax u. K-Na-Carbonat 2—3 Stdn. geschmolzen. Die 
Schmelze wird in W. gel. u. dann die Analyse in bekannter Weise durchgefiihrt, ohne 
daB es notwendig ware, wie bei Anwendung von Na20 2, die erhaltene Lsg. der Schmelze 
zur Trockne einzudampfen. .Man bestimmt im Filtrat das Cr u. im Nd., nach Losen 
in HC1, das Fe -j- Al. (Buli. Soc. chim. Royaume Yougoslavie [jugoslaw.: Glassnik 
chemisskog Drusehtwa Kralewine Jugosslawije] 5. 219—27. Belgi'ad, Univ.) S c H O N F .

H. Terlet und A. Briau, Bestimmung der Eisen- und Aluminiumoxyde in natur- 
lichen Calciumphosphaten. Das Verf. yon L a s n e  [Ausfallung des FeP04 durch NaOH, 
des A1P04 aus dem Filtrat mit NHj, Umfallung mit (NH4)2S] ist nur auf Al-reiche 
Phosphate anwendbar. Vf. erhalt genaue Ergebnisse durch Ausfallung in schwach 
essigsaurer Lsg. bei 60—70°, wenn zuyor S i02 u. F-Verbb. durch AufschluB mit H2S04 +  
HN03 entfemt sind. Die Ńdd. von Fe u. Al-Phosphat sind aber schwach bas. (1 Mol 
P A  zu 1>1 Mol Fe20 3 bzw. A120 3), woraus bei kleinen Mengen Nd. A1?0 3 hinreichend 
genau zu berechnen ist. Bei gi'oBeren Mengen fallt man P20 5 mit NH4-Molybdat. 
Angabe einer Arbeitsvorschrift. (Ann. Falsificat. Fraudes 28. 605—08. Dez. 1935.
Compagnie de Saint-Gobain.) G r o s z f e l d .
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W illiam  O. Vanderburg, Eine Notiz uber die Verwendung w/t Ullraviolettlampe7i 
in Bergwerksbetrieben zur raschen Erkennung voń Schedit in Erzen auf Orund der 
Fluorescenz. Vf. beschreibt eine zur Erregung der Fluorescenz des Scheelits besonders 
geeignete Lampe, die sich des Hochspannungsuntcrbrechungsfunkens zwischen Eisen- 
elektroden bedient. Der sichtbare Anteil des Lichtes ist so gering, daB die Lampe 
ohne Filter verwendet werden kann. Die hellblaue Fluorescenz des Scheelits ermoglicht 
dessen leichte Untcrscheidung von Caleit u. Quarz. Bei der Aufbereitung IśiBt sieli der 
jeweilige Geh. im Erz an der Stitrke der Fluorescenz erkennen. (U. S. Dep. Interior. 
Bur. Mines. Informat. Circular 6873 . 3 Seiten. 1935.) K u t z e l n ig g .

c) B estandtelle  v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
M. I. Knjaginitschew, Jodomelrische Mikromethode zur Beslimmung des Gesamt- 

stickstoffs. Die jodometr. N-Best. wurde zu einer Mikromethode ausgearbeitet, zweeks 
Anwendung auf kleine Mengen Pflanzenmaterial, z. B. zur N-Best. in einem Samen.
0,01—0,05 g Substanz, enthaltend 0,2—0,7 mg N, werden im Reagensglas mit 1—2 ccm 
konz. H2S 0 4 u . etwas K2S04 1—2 Min. yerkocht. Nach Erkalten werden 2 Tropień 
H20 2 zugesetzt u. die FI. vorsichtig 1—2 Min. zum Kp. erhitzt. Man setzt dann wieder
1—2"Tropfen H20 2 nach Erkalten zu u. kocht emeut 1—2 Min., das Kjeldahlisat ist 
dann meist yollkommen klar; notfalls wird die H20 2-Behandlung wiederholt. Die hierbei 
sich entwickelnden Gase werden durch ein aufgesetztes U-Rohrchen mit A-Kohle 
aufgefangen, oder sie werden in W. eingeleitet. Die fertige Lsg. wird mit wenig W. 
in einen Erlenmeyer umgespiilt (Gesamtyol. der FI. nicht uber 30 ccm), mit 5-n. NaOH 
neutralisiert u. ein tlberschuB von 0,5 ccm 0,1-n. Lauge zugefiigt. Żur abgekiihlten 
Lsg. gibt man 2 ccm Hypobromitlsg., schiittelt durch, setzt 2 cem 10°/oig- KJ-Lsg. 
zu u. nach Schiitteln 2 ccm 2-n. HCI. Nach 10—20 Min. wird das Jod mit 7io<rn- Thio- 
sultat (Starkę) titriert. (Buli. appl. Botany, Genetics Plant Breed. [russ.: Trudy po 
prikladnoi Botanikę, Genetike i Sselekzii] [3] Nr. 5. 273—82. 1935.) S c h ó n f e l d .

T. M. Gorelkina, J odocolorimetńsche Methode der Starkebestimmung. Die jodo- 
colorimetr. Methode vou P a l o h e im o  (C. 1931 . II. 3122) eignet sich sehr gut zur 
St&rkebest. in Korngetreidekulturen (Hafer, Weizen usw.). (Buli. appl. Botany, 
Genetics Plant Breed. [russ.: Trudy po prikladnoi Botanikę, Genetike i Sselekzii] [3] 
Nr. 5. 291—99. 1935.) ' S c h ó n f e l d .

A. Sprecher von Bem egg, E. Heierle und F. Almasy, Spektrophotometrische 
Bestimmung von CMorophyll a, Chlorophyll b, Carotin und Xanthophyll. Das Yerf. ge- 
stattet die Best. der vier Farbstoffe nebeneinander noeh in Proben von 200 qem Blatt- 
flache mit einer Genauigkeit von etwa 5°/0. Extinktionskurven vgl. Original. (Bio- 
ehem. Z. 2 8 3 . 45—52. 14/12. 1935. Ziirich, Teehn. Hochschule.) S i e d e L .

E. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cłiemische Technologie.

Sidney D. Kirkpatrick, Tfas die Forschung erschafft, rollendeł die chemische 
Technik. Ais Beispiele fiir rnodeme Verff. der chem. Technik beschreibt Vf. die Herst. 
von synthet. Kautschuk (Du Prene) aus C,H2 u. von synthet. Campher aus Terpentin 
u. verweist auf die Farbstoffgewinnung ais Stammindustrie. (Chem. metallurg. Engng. 
4 2 . 587—94. Nov. 1935.) R. K. M u l l e r .

— , Neue. Yerfahren und Diagramme. Besehreibung von 42 neuen Verff. der chem. 
Industrie mit 32 schemat. Zeiehnungen. (Chem. metallurg. Engng. 4 2 . 595—610. Nov. 
1935.) R. K. M u l l e r .

— . Neue Produkte der Yerarbeitung&induslrien. Alphabet. angeordnete Listę neuer 
chem. Prodd. unter Angabe der Herstellerfirma u. des Yerwendungszweckes. (Chem. 
metAllurg. Engng. 42 . 611—15. Nov. 1935.) R. K. M u l l e r .

— , Neue Konsłruktwnen und GeriUe auf der chcmischen Ausstellung. Besehreibung 
versehiedener bei der 15. Ausstellung der ehem. Industrie in New York (1.—7/12. 1935) 
ausgestellter App. (Chem. metallurg. Engng. 42 . 627— 40. Nov. 1935.) R. K. M u l l e r .

J. W. Alesejewski und B. A. W asskowski, Untersuchungen auf dem Gebut der 
Wiedcrge\cim\ung der Dampfe fluchtiger łAsungsmittel mit festen Sorbenłien. (I. Mitt.) 
UntersucJiung der Adsorption und Desorption von CClt an granulierter Kohle. Yon A- 
Kohle, Markę „AG“. auf 3 mm abgesiebt u. bei 110° vorgetrocknet, wird die stat.
Aktmt-at nut einem CC14 enthaltenden Luftstrom (4,5— 100 mg CC14/1) bestimmt. Fur
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die Isotliermen fiir 20— 50° werden die Koeff. j! u . l/n. der FR EU N D Liciischen Adsorp- 
tionsgleichung: a =  (l-cttl in (a =  adsorbierte Menge, c0 =  Konz. des CCI., im Gemiscli) 
berechnet. fi fallfc, l/n  steigfc mit steigender Temp. Zur Best. des Porenvol. u. der Struk- 
turkurve wird die 20°-Isotherme bis 652 mg CC14/1 fortgesetzt u. die adsorbierte Menge 
auf das Porenvol. umgereehnet. Die fur einen bestimmten Sattigungsgrad S  des CC1.,- 
Luftstromes (S =  plpsi p  =  Partialdruck des CC14 im Gemisch, p s  — Dampfdruck von 
CC14 bei der Vers.-Temp.) in Anspruch genommene Porenweite Ż> in /t/i berechnet sieli 
nach der yereinfaehten THOMSON-GIeichung: D  =  1,85/— log 8 .  Fiir 5 a-Werte wurde; 
nach L t n d a u  (C. 19 3 2 . II. 3689) das Verhaltnis von log S  fur 20 u. 50° zu 1,25 be
stimmt. Nach der modifizierten Potentialtheorie von P o l a n y i  (C. 19 3 2 . II. 991) w tire 
das Verhaltnis: T„: '1\ =  1,102. Nach der Theorie der Capillarkondensation ist das 
Verhiiltnis bestimmt durch: al d1 7’2: o2'S.,-Tl =  1,214 (a =  Oberflachenspannung, 
<5 =  D.). Die Adsorption yon CC14 erfolgt daher geinaB der Theorie der Capillar
kondensation. Bei der Best. der dynam. Aktiyitat wurde der Zeitpunkt z des Durch- 
brechens am Auftreten der Cu-Flamme (Vergleichsflamme) bestimmt. Die Bestst. 
wurden ausgefiihrt mit Geschwindigkeiten v von 0,5—2,0 1/Min. qcm, Konzz. c„ von
5—100 mg/l u. Schichtdicken L  von 3—30 cm. Zwischen z u. L  besteht eino linearo 
Abhangigkeit. Die Neigung K  dieser Geraden ist die Zeit, in der 1 cm der Schieht bis 
zum Durchbruch gesatt. wird. Fiir konstantes c0 ist K -v  — eonst., bei Erhóliung yon c0 
fallt K. Die Achsenabschnitte der Geraden (r auf der negatiyen z-Achse, h auf der 
£-Achse) geben die „yerlorene Zeit“, bzw. die „toto Sehicht" an. h steigt mit c„ u. v. 
t. fallt mit steigendem c0, t- Vv =  const. Die Desoiption erfolgte mit W.-Dampf bei 130 
bis 135°. Bei 92—940/0ig. Desorption in 40—45 Min. betragt der Dampfyerbrauch das
0,7—6,9-fache der CCl4-Menge. Die ausgedampfte Kolile wird bei 140° mit Luft ge- 
trocknet. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 779—801. 1935. Chem.-Techn. Inst. Leningrad, Lab. f. 
Adsorptionstechnik.) B a y e k .

J. W. Alexejewski u n d  S. I. Asarch, Untersuchungen auf demOebiel der Wieder- 
gewinnung der Ddmpfe fluchliger Ldsungsmitlel mit festen Sorbenlien. (II. Mitt.) Unter- 
suchung der Adsorption und Desorption von Sćhwefelkóhlenstoffdampf geringer Konzen- 
tration an A-Kohle. (I. ygl. yorst. Ref.) Die Isothermen der stat. Aktiyitat der A- 
Kohlensorte AG fiir CS2-Luftgemische werden fiir 0, 20 u. 30° bei c„ =  2—40 mg/l 
bestimmt. Nach d e m  L l N D A U s e h e n  Kriterium erfolgt die Absorption von CSZ in dem 
untersuchten Konz.-Gebiet nach der Potentialtheorie. Si, Al u. Fe-Gele haben nur 
geringe Adsorptionsfiihigkeit fur CS2. Da ein sicherer Indicator fur den Durchbruch 
von CS2 bei der Best. der dynam. Aktiyitat von A-Kohle nicht gefunden werden konnte, 
wurden 4 hintereinandergeschaltete GefaBe yerwendet u. nach je 10 Min. gewogen. 
Jlit steigendem c0 nimmt jede Teilschicht bis zum Durchbruch u. im ganzen rnehr CS2 auf. 
Aus den (graph. ermittelten) Zeiten z bis zum Durchbruch der Teilschichten u. L  wird 
K, t  u. h bestimmt. Die Lange L0 der wirksamen Schicht wird nach W. P O N N D O R F  
u. H. W. K n i p p i n g  (C. 1 9 2 9 . I. 2904) berechnet. K  u. r fallen, L() u. li steigen mit 
steigendem c0. Aus der Beziehung K  =  a /v c 0 wird die stat. Aktiyitat berechnet, die 
mit den anfangs gefundenen Werten gut iibereinstimmt. Bei Erhohung von v (c0 =  
eonst.) fiillt K  u. t, wahrend h steigt. Zwischen t  u . v  besteht die Beziehung: rl : r2 = 
(t!2:i'i)n; n ergibt sich im Mittel zu 0,5. Die Desorption erfolgte durch Behandlung 
mit fl. A. stat. (portionsweise), dynam. (Durchlaufen yon A. dureh die Kohleschicht), 
ferner dynam, mit A.-Dampf u. W.-Dampf. Wahrend in den 3 zuerst genannten Fallen 
die Wirkungsdauer der regenerierten Kohle auf 77—80°/o ihres urspriinglichen Wertes 
sinkt, nimmt sie bei W.-Dampf sogar etwas zu. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 802—22. 
!935.) B a y e r .

B. N. Rutowski und N. I. Antropowa, Ober die Absorption ton Phenol durch 
aiUivierte Kohle. Die Absorptionsfahigkeit von 4 yerschiedenen A-Kohlen (aus Torf, 
Birke, Knochen u. Anthrazit) fiir wss. Lsgg. von Phenol (2,5—3,95 g/Liter) in frischem 
u. regeneriertem Zustand wird nach der dynam. Methode bestimmt. Bei der erst- 
maligen Behandlung ist das Verhaltnis der Kohle zu der W.-Menge, bei der der Durch
bruch erfolgt (99,5% yon der Kohle festgehalten) fiir Torfkohle 1: 49, fiir Birken- 
kohle 1: 44, wahrend fur Carbo-Norit zum Vergleich 1: 40 angegeben wird. Die Eegene- 
ration geschieht durch Extraktion mit h. Bzl. (32% der behandelten W.-Menge) u. 
nachfolgendes Behandeln mit W.-Dampf bei 170— 180°. Wahrend bei regenerierter 
Kohle aus Knochen u. aus Anthrazit sehon bei der 1. Probe (30 Min.) der Durchbruch
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«'l‘folKl> ist. gCBohioht dios boi l-imvl regonerierfcor Birkenkohle u. bei 11-mal regenerierter 
Torfkolllo cret nach 2 Stdn. Dio Optimaltemp. fiir Torfkohle betragt 40°, wobei dio 
AultmhmofiUngkeit Inst doppolt so groB ist ais boi 22°. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
ohinutHohcskoi Promyschlonnosti] 12. 940—47. 1935. Lab. f. piast. Masson, Moskauer 
Choin.-teolm. Inst. M endei.ejew .) B ayer.

E, Kirschbaum. D e r Wirkungsgrad ron lieklifizierbóden. Der Begriff des Wirkungs- 
urados von Koktifiziorbódon wurde gedeutet; os wurde unterschieden zwischen der 
bisher ilblichen, lehlerluifteu Deutung (idocller Wirkungsgrad) u. der vom Vf. gegebenen 
Deutung des tttlsiiehliohen Wirkungsgrades. Aus den Betrachtungen ergeben sich einige 
l'\>lgoningoH fiir don prakt. Hau von Bektifiziergeraten; vcrseliiedene Beispiele werden 
bospiwlton. (Aroh. Warmowirtsoh. Danipfkessolwes. 16. 277—78. Okt. 1935. Karls
ruhe.) B eusch .

G. Ribaud. Hcrsklhmg hoher Tcmpcmttiren. Kurzo Beschreibung der zur Herst. 
hohor Tempp. goeigneten Ofen (Flammolen, elektr. beheizte Ofen — mit granulierter 
Kol»U\ mit MoiiiUdriihton im Yakuuin. Kohlerolirofen. Kohlestabofen, Lichtbogen- 
ttfon . Imluktionsofen, Kathodenstrahlenófen u. Strahlungsofen mit konz. Strahlung). 
(('liim. ot Ind. 35. .‘i 11. Jan. 1936. Paris, Faculte des Sciences.) Ju . Schm idt.

Charles Frederick Goodeve. London. Entfcmung ron Schwefddiozyd, dad. gek.. 
da U dio Gase zunSehst mit einer sauren Lsg. von Eisensulfoten u. hierauf mit einer 
alkal. Snspousion von Eisenhydrwyden bohande.lt werden. (A. P. 2 0 2 1 5 4 8  vom 
'U 5. 1932. ;uisg. 19 11. 1335. E. Prior. 19/6. 1931.) H a c sw a łd .

W ilhelm  Geldbach, Fabrik fiir Bergwerksbedarf. Gelsenkirchen. FMhna.sse zur 
SrKńcho'i/Mi? nw Ga*cn, intbesondere ron gciitelan Acdykn, in Druekbehaltem, bestehend 
aus omom gotachfcon Gemisch tier. Haaro. das unter schiebendem Druck in den Gas- 
boh&ltet oingefilzt sst. Zur Kinfiliung konnen z. B. Renntiermoos, Baumflechten, 
Asbost, Torf u, dgl. stugesetj.t werden. {D. R. P. 623 604 KI. 26b vom 30 4.1933, 
a«S£. 30,15- 1935.) H au sw a ld .

Swann Research In c.. Alabama. u bert. von: Joe E. Moosennd John E. Malowań, 
Anuteto*u Ala., V, St, A.. Hocbełdoriertt anmuitischr KcMempasserstojfe. Bzl. oder

-.a woiwn itt Ggw. w at K atalysatoica (FeCl,. MoCls, SbCl*. J )  im Ring durch Cl 
substitniert. Bzl. wird bis zur D.;i 1.37 bei 25— 50*1 ohlorjert.. Das Prod. wird vom 
Kat^lysatoir ». HO! befreit n. o.est, Die Fraktjon oberhalb 211—245* 5*) ist flber-

s n. wird 48 Stótu a« f 5—6* gehsdten- Die ausceschtedencn Krystalle 
werden v\v,i t e  FL jęetw«ni. Der Haltepurikt der Yerbleibenden Fl. Kegt bei *5—6*.

man dor -?f- Teile> t'jfic'7. (S— 5 Teile) ru. so bkabt de?
V. N'; . Auch eirse Frsiktiofii eh;i>rsertem Tohjol ;Kp. 237—2S5*>, besteŁsnd aus 
r - «. :V; y:,-?;.- -.O.-a. in denselbon Menss-n -wie CsH d s der C ^CV ;ilgf})im g sugesćiai, 

d&sse'K' Ersjebsats. IRcse FH. f-ijrsen sioh bescadm  ais A P.
5 6104^5 24 > t> X 1^>5.) KoNIG.
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III. Elektrotechnik
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je  Ampere des posiliven Kralers. Mit einem Quar7.spektr0gra.phen werden dio Licht- 
bogen zwischcn 2 senkrecht stehenden oder 3 in der Form eines Y angeordneten RtilJ- 
kohlen untersucht, von denen die positive horizontal liegt, wilhrend die boidon negativen 
schriig nach oben gerichtet sind. Die Kohlen weisen verschiedene ReinboitHgrade auf, 
wie Vergleiche mit dcm Fe-Bogenspektrum u. den „letzten Linien“ von speziollen 
Pulverpraparaten der G e n e r a l  E l e c t r i c  C o m p . ergeben. Der Zusammenhang 
zwischen den Kohlespektren u. der Keraenstarke je Ainp. des positivcn Kratom wird 
unter verschiedenen Versuchsbedingungen aufgcsucbt. Es zeigt sich hierbei, dafi sich 
prakt. alle Verunreinigungen aus den Kohlen entfemen lassen, ohne daB dadurch dio 
Kerzenstarke je Amp. geandert wird. — Vcrgr<)Berte Aufnahmen der ultraviolettcn 
Teile der untersuchten Spektren sind wiedergegeben. (Proc, physic. Soc. 47. (507—77. 
1935. London, Univ., Queen Mary College.) ZUISK.

Comp. Franęaise pour rExploitation des Procćdós Thomson-Houston,
Frankreich, Seine, Elektrisches Isoliennitlel, bestehend aus fluorierten Wachscn, z. B. 
Paraffinen. Das Fluorieren erfolgt zweckmaBig durch chem. Jlk. von SbF. auf ehlo- 
rierte Wachse in Ggw. eines Losungsm., wie Bzl., u. eines Katalysators, wie KbCI.. Das 
Isoliermittel stellt eine sehr stabile u. unbrennbare Verb. mit hoher DE, dar. (F. P. 
792265 Tom 9/7. 1935, ausg. 26/12. 1935. A. Prior. 28/7. 1934.) H. Wksti-iiai..

English Electric Co. Ltd., London, und Charles Dudson Jamieson, Stafford, 
England, Isolierung dektrischer Leiler. Der nackte oder mit Email bedeckte Jaiiter 
wird mit schraubenfórmig gewickeltem Papierband umwunden, das mittels Na-Wasser- 
glas befestigt wird. Dem Wasserglas kCnnen noeh 5— 10% weitere Klebe- oder 
Plastifizierungsmittel, wie das sogenannte Aquaresin, zugegeben werden, Die Jmj- 
lation ist unbrennbar. (E. P. 438 061 vom 25/5. 1934, ausg. 5/12, 1935.) IŁ We/stphai..

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, England, EUlUńsdur Ntjudbr- 
kontaki, bestehend aus Ag, 0,5—20% PbO u. eventuelJ einem Metali der W- u. Mo- 
Gruppe. Je nach dem Yerwendungszweck kónnen die Oehh. an Ag bzw. Mo oder W 
zwischen 95 u. 35% bzw. zwischen 2 u. 64% schwanken. Die Herst. erfolgt durch 
Sintern der aus den gepulverten Stoffen geformten Kontakte, zweękmżBig in reduzi' - 
render Atmosphare. (E. P. 437 713 vom 23/5. 1935, ausg. 28/11.1935. A-Prior. 
23/5. 1934.) H. W kstphal.

Soc. Industrielle des Condensateurs. Frankreich, Seine, EUklrUchtr WulmUml, 
bestehend aus einer C-Sehicht auf einem Isoliertrager, besonders aus PorzelŁin. Um den 
Widerstand vor den schadlichen Einw w. der Atmosphare u. mt-chan. Befteh&digunge/i 
zu schutzen, wird er mit einer biegsamen Isolierhaut, besonders aus CellnJoseacetat, 
umgeben, die zur Kennzeichnung des Widerstandswertes mit der diesem enteprechenden 
Farbę Tersehen ist. (F. P. 789 034 vom 19/4. 1935, ausg. 22/10. 1935.) IŁ WESTKHAL.

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, England, Eleklrischer HocJutjrm- 
nungswidersland, bestehend aus einer 31isehung von lei ten den u. halbleitenden Stoffen 
mit einem bei n. oder nur wenig erhóhter Temp. erhartenden BindemitteL Ais eofches 
dient- Gips, dem MgO oder andere Ozyde, wie Al2 O*, BeO oder TiO,, zugegeben sind. 
Der Widerstand besitzt groBe Konstanz u. ist gegen Dampfe vemaltnisnxSBig un- 
empfindlic-h. :E. P. 438 706 rom 26/8- 1935, ausg. 19/12. 1935. D. Prior. 27/(5.
1934.) H. Wkstphal.

X V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoren, Ardage, fur ehktroeh^mindie. 
letjahren in muren Bódertu, eerwie Akkurnidalor. Die Anodę besteht aus PreBmasse, 
die ein hartbares Harz, innig gemischt mit einem Leiter, enthalt. Beispjel; 100 (Teile) 
hartbares Phenolformaldehydkondensationsprod., 300 chem. indifferenter Graphit,
3 Stearinsaure u. 3 MgO werden innig gemischt. Eine so hergestellte Elektrode ist chem. 
''riderstandsfahig tl. leicht herzustellen. (Oe. P. 144 018 vom 10/11.1934, a u.-:/. 
29/12. 1935. D.Prior. 25 11. 1933.) BOEOEK. '

British Thomson Houston Co. Ltd.. London, ubert. von: Allgemeine Elek- 
trieitats-Ges., Berlin. HergUMvng einer OzydktdhrAt.. Auf einen Trager aus W- Mo, 
Rh oder Ni wird Ba-Wolframat, -Molybdat oder -Khenat, oder ein komplexes Ba-Ni- 
Salz, z . B. Ba-Ni-Cyanid, oder ein anderes Ba-Ni-Doppeli-alz aufgebracbt u. im Hj-fitrom 
reduziert u. zu harlem Zustand gesintert. Um den Widerstand oder die Plastizitat 
zu rersr&Sern. kann dem AusgangBmaterial Kaolin oder A1j.03 zugegeben v. erden. 
•Auch Th- u. Ce-Wol£ramat kommen ais Antigaugzmaterial in Frage. — Der Cberzug 
iiaftet fest auf dem Kem- CE. P. 439 234 vo:u 27/2.1934, ausg. 2/1. 1930.) iłOEREb.
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Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, Hcrstcllung ton indirekl crhitzten Kathoden 
fiir elektrische Entladungsrohren mit wendeltreppenformigen Heizkorpern u. einer fest 
auf dieser sitzenden nicht leitenden Schicht, dad. gek., daB rnan vor dem Aufbringen 
der nicht leitenden Schicht auf dem Heizkorper einen Faden aus organ. Stoff, wie 
Cehulose, Nitrocellulose, Seide o. dgl., in die Windung einfuhrt u. nach dcm Aufbringen 
der nicht leitenden Schicht den Faden durch passende Behandlung, z. B. Gliihen oder 
Lósen, entfemt. — Die Faden kónnen zuvor mit nicht leitenden Stoffen iiberzogen 
werden, z. B. mit einer Aufschlammung von A120 3 in Kollodiumlsg. Der Durchmesser 
der Faden soli wesentlich geringer sein ais der lichte Durchmesser der Windung. (Dan. P. 
50 892 vom 22/3. 1935, ausg. 11/11. 1935. D. Prior. 27/3. 1934.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Indirekl erhitzte 
Kathode fiir elektrische Entladungsrohren. Die emittierendc Schicht ist so auf dem 
Tragerkorper angebracht, daB zwischen den einzelnen Teilchen der emittierendcn 
Substanz ein Teil der Oberflache des Tragers frei oder unbedeckt bleibt, wodurcli 
die Warmestrahlung herabgesetzt wird. AuBerdem soli der Abstand zwischen diesen 
kleinen Teilchen im Vergleich zum Abstand zwischen Kathode u. erstem Gittcr so 
gering sein, daB die Emission, vom Gitter her betrachtet, gleichmaBig bleibt. ■— Der 
Abstand zwischen den einzelnen Teilchen liegt in der GroBenordnung von etwa 0,05 mm. 
Der Kathodenkórper besteht ganz oder teilweise aus Cu oder Ag. — Hierzu vgl. E. P. 
420 289; C. 1 9 3 5 .1. 3824. (Dan. P. 51100 vom 27/7.1934, ausg. 30/12. 1935. D .  Prior. 
7/9. 1933.) D r e w s .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: H. Pulfrich), Elektroden- 
sliilzkdrper in Entladungsrohren. Er besteht ausschlieBlich aus einem gesinterten Gemisch 
von hinreichend remem MgO mit vorzugsweise bis zu 40% hinreichend reinem BeO. 
(Schwed. P. 84792 vom 16/11.1934, ausg. 5/11.1935. D .  Prior. 30/11.1933.) D r e w s .

W alter Lehmann, Berlin-Grunewald, Deutschland, Priifung von aus mehreren 
Teilen zwsammengeschweiflten Vakuumgefd/3en, insbesondere Vakuumentladungs- 
gefaBen auf Dichtheit. Die zu prufenden GefaBe werden unter Uberdruck mit einem 
Gas, besonders einem chem. akt. Gas, wic NH3, gefiiUt, das bei Undichtigkeit durch 
Blasenbldg. oder chem. Rk. an einer auf die SehweiBnahte aufgetragenen Lsg., z. B. von 
Hg(N03)„, die undichte Stelle anzeigt. (Schwz. P. 178 349 vom 28/9. 1934, ausg. 16/9. 
1935. D‘ Prior. 15/11. 1 9 3 3 . ) __________________H. W e s t p h a l .

[russ.] Sammlung von wissenschaftlichen Porschungsarbeiten uber die chemischen Strom- 
ąuellen. Leningrad-Moskau: Onti 1935. (2, 242 S.) 6 Rbl.

IV. Wasser. Abwasser.
Bruno Ricca und Pasquale Meduri, Analysen des Wassers der Jungariąuelle 

(Calabrien). Bericht uber die chem., physikochem. u. bakteriolog. Unters. des W. der 
Jungariąuelle. Nach den in zahlreichen, ansfuhrhchen Tabellen niedergelegten Daten 
charakterisiert sich das W. ais ein hypothermales Mineralwasser. Naheres im Original. 
(Ann. Chim. apphcata 25. 571—86. Okt. 1935. Reggio Calabria.) G r i j i m e .

R. J. Glinn, Die Pflege der neuzeitlichen Darwpferzeugungsanlagen. Bei chem. 
Reinigung u. bei Dest. des Zusatzwassers ist Kontrolle des gesamten W.-Kreislaufes 
notwendig; fiir das Auftreten von Rohrschiiden ist neben der Art des Brennstoffes, 
bzw. der Feuerraumtemp. auch Art u. Verteilung des Wandbelages bestimmend. 
(Engineering 139. 129—31. 1935.) Ma n z .

A. B. Backherms, Dynamit in Entwdśserungsleilungen. Hinweis auf die durch 
Ableitung von fl. Treibstoffen in Kanalnetze bedingten Esplosionsgefahren. (Amer. 
City 50. Nr. 11. 46. Nov. 1935. Akron, Ohio, Dept. of Public Health.) M a n z .

Aino Pekkarinen, Uber die Bestimmung des C02-Druckes der naturlichen Wasser. 
Vf. analysiert CO.-Luftmischungen nach der Methode von K a u k o  (vgl. C. 1935. II. 
3801). Er berichtet, daB Verss. unternommen werden zur pn-Best. schlecht gepufferter 
natiirhcher Wasser. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.J 8. B. 34—35. 25/10.
1935. Helsinki, Propadeut.-Chem. Inst. d. Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Ga e d e .

Rex J. Robinson und Henry E. Wirth, Photometrische Untersuchung der Phos- 
phatbeslimmung im Wasser mit Molybdanblau. Fiir die Unters. von W.- u. Meerwasser- 
proben mit n. geringem Phosphatgeh. sind die Verff. nach A tk in s oder T r u o g -Me y e r  
yerwendbar, welche beide gleiche Empfindhchkeit zeigen u. in dest. W. eine 1,15-fach 
starkere Farbung ais im Meerwasser ergeben; die Verff. B e l l -D o is y -B r ig g s  (Hydro-
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chinonsulfit) u. F i s k e - S u b b a r o w  (Aminonaphtholsulfosiiure) sind nur bei auBer- 
gewohnlich hohem Phosphatgeh. anwendbar, sie werden durch Salzfehler nicht. be- 
einfluBt. Die photoraetr. Unters. gestattet hohe Genauigkeit u. wird durch die neben 
der Blaufarbung auftretende Gelbfarbung nicht gestort. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 7. 147— 50. 1935. Seattle, W ash . Univ.) M a n z .

A. I. Amiantow, Volumetrischc Bestimmung von Galcium und Magnesiwn im 
TFcwser (Mikromelhode). (Vgl. C. 1 9 3 6 .1. 2978.) Die Ca-Best. wird wie folgt ausgefiihrt: 
In ein 25-cem-Kólbchen werden 25—30 ccm des zu untersuchenden W., 3 Tropfen 
starker HCI eingebracht, mit einem Glasdeckel zugedeckt u. bis zum beginnenden 
Sieden erhitzt. Nach dem Abkuhlen werden je 10 ccm der Lsg. in Zentrifugierglaser 
abgegossen, je 5 ccm gesatt. NH4C1-Lsg. u. NH3 bis zur alkal. Rk. zugesetzt. Nach 
dem Durchmischen setzt man 7—8 Tropfen einer gesatt. NH.,-Oxalatlsg. zu u. zentri- 
fugiert 1—2 Min. Das Zentrifugat wird vorsiehtig abgegossen, 5 ccm dest. W. zugefugt 
u. crneut zentrifugiert. Das Zentrifugat wird abgegossen, die letzten Tropfen von 
den Wanden mit Filtrierpapier entfernt u. der Riickstand unter vorsichtigem Erwarmen 
in 1,5—2 ccm gel. Darauf wird mit dest. W. bis zum Ra,nd aufgeftillt u. in einen kon. 
Kolben eingebracht. Titriert wird mit KMnO,,. — Die Best. des Mg nach der Zentri- 
fugiermethode beruht auf der Bldg. von MgNH4As04 bei Zusatz von (NH,)3As04 u. 
jodometr. Best. nach Zusatz von KJ. Die Genauigkeit der Methode steht der gravi- 
inetr. nicht nach. Besonders empfohlen wird die Methode fur W.-Unters. von Dampf- 
kesśęln. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 7. 632— 35. 1934. Stalino.) K l e v e e .

W. J. W iley, Bestimmung von Spuren Schwefelwassersloff in der Luft von Enl- 
wasseruiigsleilungen. Beschreibung einer zum Hinablasscn in Einsteigschachte gc- 
eigneten Apparatur zur schnollen Ermittlung von ŁS-Mengen von 0,1—30 mg/l mit 
etwa 10% Genauigkeit. Man absorbiert aus einer mittels graduierter Saugflasche 
von 4 1 Inhalt gemessenen Luftmenge in einem vorgeschalteten Absorptionsrohrchon 
von 13 • 150 mm den H,S in 10 eem 5%ig. KOH, setzt 5 Tropfen K-Plumbat zu u. 
vergleicht die Farbung sofort mit haltbaren Lsgg. aus Ponceau 3R, Chlorozol gelb u. 
Baumwollblau (30 Tropfen 0,l% ig. Chlorozol-Lsg. +  5 Tropfen 0,l% ig. Ponceau 3R +  
8 Tropfen 0 ,lo/oig. Baumwollblau auf 100 eem verd. =  14-10”°g  H2S in KOH mit 
5 Tropfen K-Plumbat). (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 202—03. 1935. Brisbane, 
Australia, Government Chem. Lab.) ' M a n z .

Karl Kaisser, Miinchen, Elektrolytische Abscheiclung von Subsianzen aus Fliissig- 
keilen, insbesondere, aus Wasrn-, mittels vom im Fl.-Behalter vor den Elektroden an- 
gebrachten, aus undurchdringlichem Materiał bestehenden u. schleusenartig wirkenden 
Hindemissen, dad. gek., daB diese Hindernisse aus elast., hinsichtlich ihrer Form oder 
Stellung veranderlichen Organen, z. B. neben- oder hintereinander angeordneten Kaut- 
schukschlauchen, bestehen. — Hierzu vgl. F. P. 736719; C. 1933. I. 1183. (Dan. P. 
50 949 vom 24/3. 1933, ausg. 25/11. 1935. Belg. Prior. 26/3. 1932.) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Eniphenoliemng von Wassem. 
Dio Wasser werden in einer Fraktionierkolonne, gegebenenfalls unter Mithilfe von 
C02, dest. Z. B. dest. man in der Kolonne stiindlich 400 kg Abwasser mit einem Phenol- 
geh. von 0,6%. Durch Abdest. am oberen Teil der Kolomie u. Verdichtung der Dampfe 
erhalt man stiindlich 60 kg mit einem Phenolgeh. von 3,85%. Aus diesem Abwasser 
scheidet sich ein Teil des Phenols unmittelbar ab u. wird abgetrennt. Der Rest wird 
ttut Lósungsmm. extrahiert. Das den unteren Teil der Kolonne in einer Menge von 
340 kg stiindlich yerlassende Abwasser enthalt nur noch 0,03% Phenol. Wenn das 
Hrspriinglichc Abwasser NH3-haltig ist, wird es vor der Dest. mit C02 beladen. (E. P. 
438124 vom 7/5. 1934, ausg. 12/12. 1935.) N o u v e l .

Y. Anorganische Industrie.
S. L. Jusko, Gewinnung von Schwefel aus kohlehaltigem Kies. In einer halb- 

teehn. Anlage wird im oberen Teil eines Schachtofens ein Teil des Disulfidschwefels ais 
elementarer S ausgetrieben, wahrend an der Sohle das zuriickbleibende Schwefeleisen 
mit Luft unter Zugabe von Inertgasen (Gas aus dem ProzeB oder Rauchgas) zur Rege- 
mng der Temp. abgerostet wird. In der mittleren Ofenzone reagiert das S 02 mit C unter 
Bldg. von S u. CO,. Durch Einw. von C02 u. ILO auf bereits gebildeten S entstehen 
H2S, COS u. CS2, die mit den Inertgasen u. nicht reduziertem S 02 entweichen. Die Temp.
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der Red.-Zorie bcti'agt 700—900°. Von 800° an aufwarts wird das SO., yoUkonimen redu- 
zierfc. Wegon der unvollstiindigcn Verbrennung des Kieses in dem Vers.-Ofcn orreichte 
die S-Ausbeute nur 55— 62% der im Kies eingefuhrten S-Menge; 18—21% des S blieben 
im Abbrand, 16—27% entwichen in den Abgasen. Yon der verbrannten S-Menge 
wurden 65—79% ais S erhalten. Die Tagesleistung betrug bis 610 kg S /l cbm Ofen- 
raum. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 1146—52. 
Nov. 1935.) B a y e r .

G. F. Frolow und F. A. Kusjak. Ausioaschung ton Gay-Lussactunmn in Schwefcl- 
saureturmsystemen. Verstopfte Turme eines H2S04-Turmsystems werden ohne Betriebs- 
unterbrechung mit W. ausgewaschen. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 12. 921—23. 1935.) B a y e r .

A. Julia Sauri, Die Salzsaurefabrikalion aus Chlor. II. (I. vgl. C. 1936. I- 1077.) 
Vcrff. auf Grund der Rk. zwischen Cl2 u. Wasserdampf mit u. ohne Vervvendung von 
Kohle. Verff. nach der Rk. Cl2 +  S 0 2 +  2H20  =  H2S 04 +  2HC1. (Quim. e Ind. 12. 
207— 11. Sept. 1935.) “ R. K. M u l l e r .

C. Candea und I. G. Murguleseu, Einwirkung ton Methan auf Nalriumchlorid. 
Der Umsatz yon NaCl mit CH., unter HCl-Bldg. erfolgt nur mit intermediar durch 
CH4-Spaltung entstandenem H2. Daher wurde zunachst der Umsatz von NaCl direkt 
mit H 2 untersucht, doch ist diese Rk.: NaCl -f- H2 =  NaH +  HC1 mit —62,04 cal 
stark endotherm. Gunstiger werden die Verhaltnisse, wenn diese endotherme Rk. 
mit exothermcn Rkk. gekoppelt wird. Es wurde daher ein Gemisch von NaCl, S i02 
u. Fe20 3 mit H2 zwischen 800—1000° umgesetzt. Hierbei yerlauft die Rk. im wesent- 
lichennach: 2 NaCl +  3 S i02 +  Fe20 3 +  H2 =  Na2Si03 -j- 2 FeSi03 -f- 2 HC1—45,8 cal. 
Bei 900—1000° konnten so sowohl mit 25% NaCl, 40% Si02 u. 35% Fe20 3 wie mit 
25% NaCl, 20% Si02 u. 55% Fe20 3 etwa 60% HCl-Ausbeute erzielt werden. In 
Nebenrkk. werden etwas Fe u. SiCl4 gebildet. Wird der Wasserstoff durch CH4 ersetzt, 
so yerlauft die Rk. etwa nach 

4 NaCl +  8 Si02 +  3 Fe20 3 +  CH4 =  2 Na2Si03 +  6 FeSiO, +  CO +  4 HC1 
Die HCl-Ausbeute war jedoeh niedriger (etwa 40—47%), da die bei der CH4-Spaltung 
entstehenden ungesatt. KW-stoffe zu nicht ionisierten Halogenverbb. fiiliren, was 
durch besondere Verss. mit yorgeschaltetem Zersetzungskatalysator (Fe) erhartet 
wurde, die nur etwa 20—28% HCl-Ausbeute ergaben. Weiterhin wurde bei den CH4- 
Verss. eine teilweise Verfliichtigung des Fee0 3 ais FeCl3 beobachtet. (Quatorz. Congr. 
Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 8 Seiten. 1935. Laboratoire de Chimie de 1'Ecole 
Polytechniąue de Timisoara [Rumanien].) Jtj. S C H M ID T .

S. Latschinow und w. Telegin, Untersuchung ton Eisenkatalysaloren zur 
Ammon iaksynIhese. GroBe K20-Mengen ais Aktiyator zu Fe-Oxydkatalysatoren fiir 
die NH3-Synthese wirken negatiy auf die Ausbeuten. Durch Zusatz von Si02 oder 
A120 3 yerbessert sich die Aktiyitat des Eisenkatalysators. Die Wrkg. des K20  wird auf 
die durch den Zusatz bewirkte Alkalitat des K a t a l y s a t o r s  zuruckgefiihrt. — MgO 
allein oder in Ggw. yon S i02 zeigt eine positive Wrkg. auf die Aktiyitat des Eisen
katalysators. Die Aktivierung wird dabei auf die Spinell-Bldg (MgFe20 4) zuriick- 
gefuhrt. Wahrend der NH3-Synthese wird der Katalysator yor dem Zusammenbacken 
geschiłtzt. —- Der untcrsuchte K a t a l y s a t o r  der Firma X lT P .O G E X  erwies sich gegenuber 
hohen Tempp. ais unbestandig, wahrend der F A U S E R - K a t a l y s a t o r  Uberhitzungen 
aushielt. Es zeigte sich weiter, d a B  die Oberfliiche der Fc-Katalysatoren nicht ein- 
heitlich ist: es bestehen akt. Stellen, die das NH3 bei tieferen Tempp. synthetisieren 
u. die sehr empfindlich gegenuber Giften sind, wahrend andere Teile NH3 bei hóheren 
Tempp. synthetisiercn u. auch widerstandsfiihiger gegenuber Giften sind. (J. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 1934. Nr. 5. 30—32.) K l e v e r .

L. Andrieux, Die elekt roi ylische Gewin nung ton Bor und seineti Lcgierungen. Bor 
wird am besten durch Elektrolyse eines geschmolzenen Gemenges yon Magncsiumborat 
u. Magnesiumfluorid gewonnen. Ein Trog aus Kohle dient ais Anodę, Metali- oder 
Kohlenstabehen dienen ais Kathode. Die Arbeitstemp. ist 1100°. Wahrend der Elektro
lyse bildet sich cin schwerer schmelzbares, bas. Mg-Borat, das das gebildete B einhiillt 
u. vor Oxydation schutzt. 3Ian entfemt diesen erstarrten Klumpen, zerkleinert ihn, 
u . erhalt nach einer Behandlung mit yerd. HC1 etwa 85°/oig. B (die Hauptyerunreinigung 
ist Mg). Gegenuber der rein chem. Gewinnung hat dieses Verf. yersehiedene Vorteile.
— Bei der Elektrolyse der Borate u. Halogenide yon Ca, Ba, Sr, Ce u. Mn erhalt man 
die entsprechenden Boride. Zahlreiche andere B-Legierungen kónnen dadurch erhalten
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worden, daB man Kathodcn aus den betreffenden Metallon vcnvcndet, z. B. Ni, Fe, 
ebenso temare Legierungen. (Rev. Metallurgio 32 . 487—93. Okt. 1935.) K u t z e l n ig g .

L. Andrieux, Die dektrólytische Geuńnnung und, die Eigenschaften des Caleium- 
borids. (Vgl. voi'st. Ref.) Das Caleiumborid, CaB„, kann dureh Elektrolyse einer nus 
Ca-Triborat u. CaCl2 bestehcnden Schmelze in reiner Form erhalten werden. Es ist 
ein starkes Desoxydationsmittel u. kann in den meisten Fallen das Bor ersetzen. (Qua- 
torz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 5 Seiten. 1935. Grenoble, Faoultó des 
Sciences. Inst. d’Electrochimie et d’Electrometallurgie.) K u T Z E L N IG G .

I. Degoshski, Die Anwendung von horizonlalen Drehofcn in der Sodaproduklion. 
Techn.-wirtschaftlicho Berechnungen aus Verss. mit Drehofcn unter Anwendung von 
Kreido zur Gewinnung von C02 fiir die Sodagewinnung. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 1 9 3 4 . Nr. 5. 37—40.) K l k y k r .

Sidney P. Armsby, Fur den Verwendungszwcck geeignetes chemisches Kalkhydrat. 
Es wird an Beispielen gezeigt, daB ein klarer Zusammenhang zwischen yerschiedenen 
physikal. u. chem. Eigg., besonders zwischen Rk.-Fahigkeit u. Geh. an nutzbarcm 
Ca(OH)2, bei teehn. Kalkhydrat nicht ohne weiteres erkennbar ist. Aus diesen Tat- 
sachen wird die Forderung abgeleitet, daB die Kalkindustric der wissenschaftlichen 
Erforschung der Eigg. des Ca(OH)2 u. ihrer Beeinflussung durch die Herst.-Bcdingungen 
besondore Aufmerksamkeit widmen miisse, um die Eigg. den yerschiedenerlei Erforder- 
nissen verschiedcner Industriezweige anpassen zu kónnen. (Chem. metallurg. Engng. 
42. 90—93. 1935. St. Genevieve, Mo.) R. K. M u l l e r .

M. Je. Posin, Uber die Qualilal des Kalkes fiir die Gewinnung von Chlorkalk. Der 
EinfluB der Brcnntemp. von 2 natiirlichcn Kalksteincn u. chem. reinem CaC'03 auf 
den CaO-Geh., die Hydratationsgcschwindigkeit des gebrannten Kalkes, den Ver- 
teilungsgrad des gelóschten Kalkes u. den Geh. des daraus hergestellten Chlorkalkcs 
wird untersucht. Die optimale Brenntemp. ist 900— 1100°. Ferner wird der EinfluB 
der zum Loschen des Atzkalkes yerwendeten W.-Menge (UntersehuB u. UberschuB) 
auf den Geh. des Chlorkalkes gepriift. Lagom des gelóschten Kalkes erhóht seine 
Dispersitat. (J. chem. Ind. [russ.: Shumal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 
926—32. 1935. Staatl. Inst. f. angew. Chemie.) B a y e i i .

M. Je. Posin, Znm Problem, des hochwertigen Chlorkalkes. Wird Ca(OH)., in CC14 
suspendiert u. mit Cl2 bchandelt, so entsteht Chlorkalk, welcher nach dem Trockncn 
meistens 41,8°/0 akt. Cl enthalt, nur eine Probe wurde mit 49% akt. Cl erhalten. Vcrss. 
der Herst. von Chlorkalk durch Neutralisation der unterelilorigen Saure, welche einnuil 
durch Einleiten von Cl2 in H20  in Ggw. von HgO bei 0°, das anderc Mai durch Chlo- 
rieren der CaC03-Suspension bei 0—5° dargestellt wurde, mit CaO ergaben im ersten 
Fali (5—6%ig. HOCl-Lsg.) einen Chlorkalk mit 45% akt. Cl, im zweiten Fali (2—3%ig. 
HOCI) einen Chlorkalk mit 51,5°/o akt. Cl. (J. chem. Ind. [russ.: Shumal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 1 2 . 810. 1935.) V. FUNER.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc., Wilmington, Dcl., ubert. von: Carl 
W illiam  Tucker und Frank Dorrill, Niagara Falls, Destillalion von Wasserstoff'super- 
oxyd. Persulfatlsgg. werden zunachst bei Unterdruck (120—200 mm H g )  bei Tempp. 
unterhalb 120° erhitzt, um W. u. einen Teil des abgespaltencn H20 2 abzutreiben. Dem 
Dest. -Riiekstand wird dann W. oder W.-Dampf zugegeben u. die Dest. wiederholt. 
Die W.-Zugabe wird so geregelt, daB ein Kondensat von nicht mchr ais 6 Gewichts-%
H ,02 erhalten wird. (A. P. 2  0 2 8 4 8 1  vom 29/7. 1933, ausg. 21/1. 1936.) H o l z a m e r .

Dewey and Almy Chemical Co., North Cambridge, Mass., ubert. von: George 
R. Tucker, North Andover, Mass., V. St. A., Sdiwefeldispersimien. Wss. S-Dispersionen 
wird ein Kondensationsprod. einer Naphthalinsulfosaure mit HCHO zugesetzt, u. 
zwar etwa 2—5% des S-Gewichts. Das Kondensationsprod. wird hergestellt z. B. 
durch Zugabe von 100 (Teilen) gereinigtem Ci„H8 zu 100 auf 160° erhitzte konz. H2SO., 
(D. 1,84) unter mehrstd. Riihren. Nach Kiihlen auf 100° werden 44 W. zugesetzt u. 
auf 80° gekiihlt. Bei dieser Temp. erfolgt der Zusatz von 12 40%ig. wss. HCHO- 
Lsg. unter Riihren. Diese Menge wird nach Ablauf jeder Stde. noch 3-mal zugegeben. 
Dann wird die M. allmahlich iiber 95 auf 100° erhitzt u. hierauf 18 Stdn. unter standigem 
Riihren gehalten. Das Gemisch wird dann gekiihlt, mit NaOH neutralisiert u. ge- 
wiinschtenfalls getrocknet. (A. P. 2  0 2 8  4 8 2  vom 3/7. 1933, ausg. 21/1. 1936.) H o l z a m .

General Chemical Co., ubert. von: Paul W. Bachman, New York, N. Y., 
V. St. A., Entarsenieren von Schwefelsdure. H2S 04 wird in feiner Verteilung mit F2, 
Cl*, HF oder HCl bei iiber dem Kp. des entsprechenden Halogenides des As liegenden
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Tempp. bchandelfc. Dic dio Halogenido des As enthaltenden Gase werden unter den 
Kp. abgekiihlt u. mittels z. B .  Silicagel von dem betreffenden Halogenid befreit. Fiir 
das Verf. eignet sich yorzugsweise H2S 04 iiber 66° B ć .  (A. P. 2 019 038 vom 23/9. 
1930, ausg. 29/10. 1935.) ‘ B r a u n i n g e r .

Bolidens Gruvaktiebolag, Stockhohn, Schweden, Iłeinigen von Selen. Das Se 
wird mit geschmolzenem Alkaliliydrat beliandelt, die Schmclzc in W. gel. u. die Lsg. 
mit einem Oxydationsmittel behandelt. Beispiel: 60 kg NaOH werden in einem Fc- 
Behalter mit 6 kg Holzkohle auf 400° erhitzt. Dicser Schmelze werden allmahlich 
40 kg Ycrunreinigtes Se imter Riihren zugegeben. Unter W.-Dampfentw. wird das Se 
innerhalb von 3 Stdn. gel. Die Schmelzmasse wird dann in 400 1 W. gel. u. dio Lsg. 
filtriert. In dic Lsg. wird hierauf Luft in feiner Verteilung wahrend 10 Stdn. ein- 
geleitet. Das ausgefallene grauo Se wird abgetrcnnt u. dic Lsg. eingedainpft. Das So 
wird noeh mit W. u. H2S04 gewaschen. (E. P. 440 004 vom 5/2. 1935, ausg. 16/1.
1936. Schwed. Prior. 6/6”. 1934.) H o l z a m e r .

Ołiver C. Martin, Westficld, N. J.. V. St. A., und Charles W. Clark, Montreal, 
Canada, Selen- wid Tellurgewinnung. C-Raffinations- oder Anodenschlamme, die Edcl- 
metalle, Cu- u. Ag-Selenide enthalten, werden unter Zugabe von H2S 04 gerostet. Unter 
Bldg. der entsprechenden Sulfatc wird Se oder Se02 abgetrieben u. kondensiert. Der 
Rostriiekstand wird mit W. ausgelaugt, hieraus Ag ausgefallt u. aus dem Auslaugc- 
riickstand Te durch Lósen u. Ausfallen abgetrennt. Das Te kann dann in HCI gel. 
u. mit S 02 in reiner Form abgeschieden werden. (Can. P. 348 375 vom 28/2. 1934, 
ausg. 26/2. 1935.) H o l z a m e r .

Em ilien Viel, Frankreich, Jodgewinnung. J2 cnthaltende Mineralien, organ. 
J2-haltige Stoffe, insbesondere Algen, werden in klcinen Stucken in durch poroso 
Glocken in mehrere Raume unterteilten Elektrolyseuren mit angesauertem W. 
(HCI, H2S 04, H N 03) elektrolysiert. Das freigesetzte J„ setzt sich entweder in der aus 
Kobie bestehenden Anodo oder an dieser in Krystallform ab. Es kann aueh gleichzcitig 
an Basen ais Jodid gebunden werden. Man kann W.-Dampf gegebenenfalls in iiber- 
hitzterFormhindurchleiten. (F. P. 790 396 vom 21/8.1934, ausg. 20/11.1935.) H o l z a m .

Deutsche Solvay-Werke Akt.-Ges., Bernburg, Anhalt, Kcmtinuierliche Krdl- 
zersetzung von kunstlićhem Camallit in ununterbrochenem Kreislauf im Gegenstrom 
mittels MgCL-haltiger Lauge auf KC1 u. hochkonz. MgCL-haltiger Mutterlauge, gek. 
durch die Aufarbeitung der durch die prakt. yollstandige Zers. des kiinstliehen KC1- 
MgCl2-6H 20  entstandenon Suspension in folgenden Stufen: 1. Eindickung (c) unter 
Gewinnung der SchluBlauge (q) u. einer das KC1 enthaltenden Suspension (/), 2. Ver- 
diinnung (g) der Suspension (/) mit einer im Betrieb anfallenden Decklaugc (v) u. ge- 
gebenenfalls unter Zusatz einer sonstigen im Betrieb anfallenden MgCL-haltigen Lauge, 
derart, daB nach dem Ausriihren die MgCl2-Lauge ca. 150 g MgCl2 im Liter enthalt,
3. Eindickung (k) der Suspension (i) unter Gewinnung einer t)berlauflauge (c), die ais 
Ausriihrlauge fiir die Zers. des kiinstliehen KCl-MgClo-6 H20  dient, sowie einer ein- 
gedickten Suspension (m), 4. Abtrennung des KC1 z. B. auf Planfiltem (w), wobei das 
Filtrat u. die Decklauge (v) in die Verdunnungsstufe (g) zuriickgefuhrt werden. (D. R. P. 
624 424 KI. 121 vom 10/12. 1931, ausg. 20/1. 1936.) B r a u n i n g e r .

Rita Vinay, iibert. von: Arthur Lambert, New York, N. Y., V. St. A., Auf
arbeitung ton kalihalligen Mineralien. Z. B. Glaukonit wird mit H 2S 04 von 10° B e  
behandelt. Die naeh Abtrennung des aus Si02 bestehenden Nd. erhaltene Lsg. enthalt 
FeS04, A12(S04)3, K2S04, MgSO.,, CaS04, H2Ś04. Bei der Neutralisation mit Na2C03 
fallt ein Nd. aus Fe(OH)s, A1(0H)3, MgC03, CaC03, nach dessen Abtrennung die Mutter- 
lauge im wesentlichen K2S 04 u. Na2S04 enthalt. Nd. u. Mutterlauge werden je fiir sich 
weiterverarbeitet. (A. P. 2 020 322 vom 10/8.1928, ausg. 12/11. 1935.) B r a u n i n g e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Ivor Laurance Clifford und 
Albert Erie Cashmore, Northwich, England, Kaliwnsulfat aus Kaliumchlorid und 
Natriumsulfai. Bei dem Verf. nach F. P. 764 368 (C. 1934. II. 1827) wird dio 2. Stufe, 
in der durch Zusatz yon Na2S 04 zu der Mutterlauge aus der 1. Stufe Glaserit gefallt 
wird, in mehrere Stufen auseinander gezogen. Auf diese Weise kann ein Glaserit 
erhalten werden, der 3— 4 K2S04 auf 1 Xa2S 04 enthalt. Wird solcher Glaserit in die 
1. Stufe eingefuhrt, so erhalt man, ohne daB fiir die Rk. mit KC1 erhóhte Temp. u. 
darauffolgende Abkiihlung notig ist, reines K2S 04. (E. P. 439 287 vom 24/5. 1934, 
ausg. 2/1. 1936. F. P. 790 363 vom 22/5. 1935, ausg. 20/11. 1935. Span. Prior. 22/5.
1934.) B r a u n i n g e r .
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Standard Oil Co., iibert. von: Robert E. Burk und Eyerett C. Hughes, Clovc- 
land, O., V. St. A., Reinigen von Alznatronlaugen. Dio fiir die Waschung von fi. KW- 
stoffen zur Befreiung von Mcreaptanen benutzten NaOH-Lsgg. worden von den auf- 
genommenen S-Verbb. befreit duroh Behandlung mit Lsgg. von Ś in Eli., die mit NaOH- 
Lsg. nicht mischbar sind, z. B. Lg. (A. P. 2 020 932 vom 20/2. 1933, ausg. 12/11. 
1935.) B r a u n i n g e r .

Hooker Electrochemical Co., New York, iibert. von: Albert H. Hooker, 
Lewiston, N. Y., Enleisenen von Atznatrordaugen. Auf ca. 50°/o NaOH ningeengte NaOH- 
Lsgg. werden mehrere Tage mit Luft in innige Beriihrung gebracht. Hierbei werden 1. 
Fe-Verbb. in wl. Ndd. ubergefuhrt, die abgetrennt werden konnen. Einw. von 0 2 ist 
schwiicher. Durch Ggw. von Na2C03 u. Na2S 0 4 wird der Vorgang beschleunigt. (A. P.
2 023 271 vom 18/9. 1933, ausg'. 3/12. 1935.) B r a u n i n g e u .

Solvay Process Co., iibert. von: Arnold Hanchett, Syracuse, N. Y., V. St. A., 
Wasserfreies Natriumhydroxyd. Auf 50—75% NaOH konz. Lsgg. werden mit geselim. 
NaOH unterschichtet, das auf einer Temp. uber 350° gehalten wird. (A. P. 2 022037  
vom 17/5. 1933, ausg. 26/11. 1935.) B r a u n i n g e r .

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, iibert. yon: George Lewis Cunning- 
ham, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Natriumcarbonatdekahydral. NaHC03 wird mit 
ammoniakal. NaCl-Lsg. ausgeriihrt u. der Bodenkorper aus Na2C03*10 H„0 abgetrennt. 
Dio Mutterlauge ergibt bei Einw. von C02 wiederum NaHC03 u. eine Lsg., aus der 
NH3 u . C02 zuriickgewonnen werden. (A. P. 2 024 679 vom 26/7. 1932, ausg. 17/12. 
1935.) B r a u n i n g e r .

Markus Larsson, Berlin, Deutsehland, Natriumsulfal und Calciumcarbonat aus 
Nalriumcarbonal und Calciumsulfa!. Die B k .  erfoJgt in einer 30%ig. Lsg. von Na2SO.t 
unter Aufrechterhaltung eines Uberschusses an Na2C03 von 1—4%. (A. P. 2025756  
vom 7/6.1933, ausg. 31/12.1935.) B r a u n i n g e r .

Hooker Electrochemical Co., iibert. von: Jasper M. Rowland, Niagara Falls, 
und Sidney G. Osborne, New York, N. Y., V. St. A., Reaklionen zwischen Chlor und 
mclallischen Feststoffen. Mehr oder weniger fein yerteilte metali, oder Metali enthaltendo 
fes te Stoffe werden mit einem Cl2-Strom derart in eine Rk.-Kammcr eingefiihrt, daC 
die Rk. im Schwebezustand der Feststoffe stattfindet. Die Durchmesser der kon. 
Vorr. sind entsprechend bemessen. Die bei der Rk. entstehenden Metallebloride, z. B. 
AlCl3, werden abgezogen u. in einer anschliefienden Vorr. kondensiert. (A. P. 2 020 431 
vom 1/2. 1933, ausg. 12/11. 1935.) H o r n .

Isco Chemical Co. Inc., Niagara Falls, iibert. von: Edward Thorndike Ladd, 
Lewiston Heights, N. Y., V. St. A., Gewinnung von Ferrichlorid. Man liiCt. auf motali. 
FcClj, u. W. derart einwirken, daB auf 1 Mol. FeCl3 4,9 Mol. W. yorhanden sind. Zweck- 
maCig laBt man das W. von oben u. Cl2 von unten in die Rk.-Kammer eintreten. (A. P. 
2021791  vom 14/5. 1932, ausg. 19/11. 3935.) H o r n .

Ronald I. Baird, Milwaukee, Wis., V. St. A., Oewinnung von Mcrcurosulfal. Man 
laBt auf Hg eine Lsg. einwirken, die 2% H 2SO,, u. 10% NaN03 enthalt, indem man 
durch die Lsg. einen elektr. Strom berechneter Dichte flieBen laBt u. ais Anodo Hg 
benutzt. Ais Zwischenprod. soli HgN03 entstehen, wahrend sich HgzSO., krystallin. 
abscheidet. Dieses soli ais Katalysator yerwendet werden. (A. P. 2027  364 vom 
4/2. 1932, ausg. 14/1. 1936.) H o r n .

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
Hirosi Hukusima, Vorlaufiger Berichl uber Sprungc auf (jlaskrlen Obcrfluchcn 

keramischer Produkle. Unters. uber die Ursachen u. die Form der auf glasierten Obcr- 
flachen keram. Prodd. sich bildenden Spriinge. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 
27. 235—43. 1935. [Orig.: engl.]) G o t t f r i e d .

Fried-Bigot, Engoben in der keramischcn Industrie. Zus. u. Aufbringung von 
Engoben. (Bev. Materiaux Construet. Trav. publ. 19 3 5 . 165 B— 168 B. Nov.) PLATZM.

W. Weyl, Ober die Konstitution ron Głosem auf Grund oplischer Untersuchungm. 
Ein Beilrag zur Kenntnis des „Transformationspunktes"' und der „Borsaureanomalie“. 
Es wurden zunachst die Yeranderungen der Absorptionsspektren von Neodym- u. 
Praseodymgliiseni mit steigender Temp. untersucht. Aus den kontinuierlich auf- 
tretenden Anderungen wird geschlossen, daB kein Transformationspunkt in Erseheinung 
tritt. Vf. bezeichnet diese krit. Temp. in Anlehnung an F. SlMON ais Einfriertemp. 
Eine Deutung des Spektrums gelang noch nicht. Aus den Spektren yon Co- u. Ni-
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Glasern kann gesehlossen werden, daB in beiden Glasern zwei Arten von Ni- bzw. 
Co-Komplexen auftreten. Ais dritte Art von Glasern werden die Borosilicatglaser 
besproehen. Aus den Ausdehnungskurven ist ersiehtlich, daB im Erweichungsintervall 
ein starkerer Anstieg stattfindet. Bei abgeschreckten Glasern tritt bei 350° eine 
Langenabnahme ein, die auf eine konstitutive Veranderung bindeutet. Die Viscositiit 
eines Glases mit 15% B.,03 zeigt bei niederen Tempp. ein sebarfes Maximum, das sich 
bei hóhercn Tempp. abflaeht. Zur Unters. dieses Vorgangcs wurden aueh hier Glaser 
mit Ni- bzw. Co-Zusatz untersucht. Der bcobachtcte Farbumschlag zeigt hier ebenfaOs 
yerschicdene Ivomplexe an. Zum SchluB wird kurz auf dio sogenannten feuerfesten 
Glaser eingegangen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 472—76. 1935. Berlin- 
Dahlem.) ' G o t t f e i e d .

E. Berger, Bemerkungen zu den Arbeiten ton II'. Weyl uber die Konslilution ton 
Glasern. Der Yf. wendet sich gegen die Auffassung von W e y l  (vorst. Ref.), der den 
Transformationspunkt ais Einfriertemp. auffaBt. Einige der W EYLSchen Spektren 
von seltencn Erdglasern wurden durchgemessen, um die Veranderung der Extinktion E 
nachzupriifen. Graph. dargestellt bewegen sich die Extinktionswerte auf zwei Geradcn 
mit einem Knick. DaB es sich hierbei um zwei sich im Transformationspunkt schneidende 
Geraden h a n d c lt, konnte aus Kurven fiir ein Cu-Glas abgeleitet werden, dessen Ab- 
sorption fiir vier verschiedene Tempp. von W e y l  gebracht u. von dem Vf. fur ver- 
schiedene Wellenlangen ausgearbeitet wurde. Ebenso andert sich der Temp.-Koeff. 
d er Extinktion auf Grund der W EYLschen Messungen im Transformationspunkt 
diskontinuierlich. Ais Grund konnte man annehmen, daB mit steigender Temp. die 
Stórwrkg. des molelektr. Feldes in der Umgebung eines Kations zunimmt u. daB 
oberhalb des Transformationspunktes die Stórwrkg. mit einem gróBeren Temp.-Koeff. 
anwachst. (Glasteclm. Ber. 13. 430—31. Dez. 1935. Jena, Glaswerk ScHOTT u. 
Gen.) G o t t f e i e d .

C. A. Faick, J. C. Young. D. Hubbard und A. N. Finn, Brecliungsindex, D ich te 
und Warmeausdehnung ton cinigen Na20-Al20 3-Si02-Glasem in Abhangigkeit ton ihrer 
Zusammensetzung. (Glass Ind. 16. 81—83. 1935. — C. 1935. II. 902.) S c h u s t e e iu s .

Andre Thuret, Das Abschrecken des Glases und seine Eigenschaften. Vf. berichtct 
iiber einige alte franzos. Arbeiten, die abgeschrecktes Glas zum Gegenstand hatten, 
u. erórtert die Entstehung der Spannungen durch den Temp.-Sturz. AnschlieBend 
werden die Eigg. eines solchen Glases kurz genannt. (Ceramiąue, Verrerie, Emaillerie 2. 
387—90. Paris, Conseryatoire National des Arts et Metiers.) S c h u s t e e iu s .

— , Uber das Versilbern des Flaehglases. Angabe yon Rezepten, Besprechung der 
Fehlerąuellen. (Diamant. 57. 245— 47. 1935.) RÓLL.

J. H. Latchford, Bedrucken in der Tópferei: das Gravic.icn. (Trans, eeram. Soc. 
34. 417—20. Okt. 1935.) G o t t f e ie d .

B. J. Bell, Papier zum Bedrucken ton Topfereiwaren. (Trans, ceram. Soc. 34. 
421—24. Okt. 1935.) Gottfeied.

Albert Vasel, Laugenbestdndiges Steinzeug. Es wurde ein Priifyerf. fiir die Best. 
der Laugenbestandigkeit ausgearbeitet. Ais giinstigste Feldspatmenge wurde 20 bis 
25% festgestellt. Węiterhin wurde gefunden, daB Zusatze von Bariumearbonat neben 
Steatit u. Korund ebenfalls die Laugenbestandigkeit erhohen, wobei allerdings Steatit 
die Standfestigkeit im Feuer yermindert. GroBere Porositat hatte auf die chem. 
Widerstandsfahigkeit keinen wesentliehen EinfluB. (Keram. Rdseh. Kunstkeramik, 
Feinkeramik, Glas, Email 43- 433—35. 1935. Konnern, Saale.) S c h u s t e e iu s .

Donald Hagar, Einflufi ton tremólithischent Talkum in Sleinzeugmassen. Wand- 
kaehelmassen von geringer Ausdehnung bei Feuehtigkeitseinw. u. geringer Neigung 
zur Springbldg. konnen durch Ver\vendung tremolith. Talkums in Verb. mit anderen 
Materialien hergestellt werden. Solche Massen schwinden geringer u. besitzen groBere 
Querfestigkeit ais die ublichen Massen aus Ton-Flintstein-Feldspat. Ton, Pyrophyllit 
u. Flintstein sind die bestgeeigneten Materialien in Verb. mit Talkum, doeh kann in 
gewissen Fallen aucli ein begrenzter Feldspatzusatz yorteilhaft sein. Massen von 
geringster Ausdehnung bei Feuehtigkeitseinw. koimen bei Segerkegel 10 erhalten 
werden, wenn mittlere ilengen (20—40%) oder groBe Mengen (>60°/0) an Talkum 
yerwendet werden. Massen mit geringer Sprungneigung, geringer Schwindung u. 
ausreichender Festigkeit werden bei Segerkegel 1 u. 6 erhalten. Im allgemeinen 
sind Massen mit bohem Talkumgeh. (>50% ) besser ais solche, die mittlere Mengen 
(20—40%) enthalten, obwohl die letzteren ebenfalls geringe Sprungneigung besitzen



1 9 3 6 . I, H V]. SlLICATCHEMIE. BAUSTOFFE, 2 9 9 3

u. keine Herst.-Schwierigkeitcn bcreiten. (J. Amer. ceram. Soc. 19. 14—23. Jan. 1036.

C. E. Moore, Neuere Entwicklungen in feuerfesten Materialien. Bericht uber dio 
Giitesteigerung existierender feuerfester Stoffe u. iiber die Entw. neuer. Es werden 
u. a. behandelt: hochtonerdehaltige Materialien, der EinfluB von Fe20 3, Sillimanit- 
steine, Bauxit u. gesehmolzene, Tonerde, Isolierstoffe, feuerfeste Zemente, Magnesit- 
steine, Chromit- n. Carborundumsteine, Żirkonerde. (Metal Ind., London 4 8 . 8— 13. 
3/1. 1936.) P l a t z m a n n .

T. Iwanowska ja, Ralionelle Schmiermittel beim Formen und Yorpressen von feuer
festen Materialien. Ais Ersatz fiir die ublicherweise verwendeten Lsgg. von Stearin 
in Kerosin haben sich Geraische von Kerosin mit 5—20% Acidol bewiihrt. Bei An
wendung hoherer Acidolkonzz. kann ein Teil des Kerosins durch Masut ersetzt werden 
(20% Acidol, 20% Masut, 60% Kerosin), ohne daB eine Verschlechterung des Er- 
gebnisses eintritt. FI. Naphthensąuren sind mit Kerosin, Masut u. allgemein Erdol- 
prodd. aueh in der Kalte leieht misehbar; ungenugende Mischbarkeit laBt auf Ggw. 
von Naphthenseilen schlieBcn. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 353— 58.

C. W. Parmelee, Novaculit, ein never feuerfester Baustoff. Ein Quarzvork. im 
Staate Illinois kryptokrystalliner Natur u. sedirnentiiren Ursprungs wird beschrieben. 
Die Cristobalit- u. Tridymitbldg. erfolgt rasch. Dio Geschwindigkeit der Umwandlung 
wird gemessen. Geeignete KorngroBon fiir Novaculitsteine werden angegeben. (Brick 
Clay Reo. 8 6 . 205— 10. 1935. Urbana, 111., Univ., Departm. of Ceramie Engin.) Sc h iu s .

S. M. Phelps, Eigenschaften von feuerfesten Baustoff en mit Ausnahme der Tonę. 
Kurze Zusammenstellung. (Refractories J. 11. 394—95. 1935. Pittsburgh, Pa., U. S .  A., 
Mellon Inst. of Industrial Research.) S C H U S T E R IU S .

Eduard Senfter, Feuerfeste Isolierbausteine ais Baustoffe neuzeitlicher Oluhofen. 
Die Unters. erstreckte sich auf den Wiirmebedarf satzweise arbeitender GluhSfen. 
Es werden neue Ofen beschrieben, dio innen mit Leiclitbausteinen statt der iiblichen 
Schamottesteine isoliert sind. Da die Huhe der Speieherung durch das Gewicht der 
Baustoffe gegeben ist, ist der Wiirmeyerbrauch bei satzweisem Betrieb stark ver- 
mindert. (Arch. Eisenhiittenwes. 8 . 473—78. 1935. Saarbrucken.) S c h u s t e r iu s .

D. A. Dickens, S. S. Cole und M. E. Holm es, Anderung des Kegdschmelzpunldcs
von feuerfesten Massen nach Vorerhitzung auf hohe Temperaturen. Es wurden 40 feuer
feste Steinc u. Tone auf ihre FF. nach langerer Vorerhitzung (5—50 Stdn.) untersucht. 
Dabei wurde gefunden, daB allgemein dadurch der F. um einige Kegel erniedrigt wird. 
(Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 135—38. 1935. Alfred, N. Y., State College of Cera- 
mics.) S c h u s t e r iu s .

George W. Morey, Die Olasphase bei der Herstellung und Verwendung feuerfester 
Baustoffe. Die bekannten Vorgange beim Zerfall des Kaolins beim Brennen von feuer
festen Steinen, die Wrkg. der anwesenden Glasphase u. ihre Losungsbereitschaft fur 
Mullit u. Korund werden erortert. (Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 202—06. 1935. 
Washington, D. C. Geophysical Lab.) S c h u s t e r iu s .

F. H. Clews und A. T. Green, Fcucrfesligkeit und ihre Bestimmung. Ausfuhr- 
lieher zusammenfassender Bericht unter Auswertung der vorliegenden Literatur. 
(Trans, ceram. Soc. 34. 467—99. Nov. 1935.) P l a t z m a n n .

Klesper, Ilalbtrockenpressung von Schamottesteinen. (Vgl. C. 1935- II. 903.) Im 
AnsehhiB an eine friihere Arbeit iiber geeignete Befeuelitung von PreBmassen ins- 
besondere durch Dampf werden Erfahrungen uber die techn. Durchfiihrung angegeben. 
(Tonind.-Ztg. 59. 812—14. 834. 1935.) Sc h u s t e r iu s .

R : P. Heuer, Eine neue Anwendung des Ritezprozesses fiir die Herstellung ton 
Chromitsteinen. Die Herst. u. Anwendung vón Chrommagnesitsteinen wird beschrieben. 
Diese Steine sind nach dem Vorbild der Magnesitsteine nach dem Ritexverf. nicht 
gebrannt, sondern nur in geeigneter Kornung mit einem Bindemittel unter Druck 
gepreBt. (Steel 97. Nr. 8 . 22—25. 30—32. 1935.) S c h u s t e r iu s .

I. S. Kainarski, Dinas mit Kreidebindung. Mit der Verwendung von Kreide- 
milch statt Kalkmilch laBt sich eine wesentliche Vereinfachung in der Herst. von Dinas- 
steinen erreichen. Die erhaltenen Steine zeigen befriedigende Dauerdruckfestigkeit, 
ca. 8% AV.-Aufnahme, ca. 16% Porositat u. eine D. von ca. 2,38. (Feuerfeste Mater. 
[russ.: Ogneupory] 3. 270—73. 1935. Charków.) R. K. M U L L E R .

B. Tavasci, Untersiichunaen uber die Kmistitution der Kchmelzzemenle. Das System

Zanesyille, Ohio, Res. Lab. W. H. Loomis Tale. Corp.) P l a t z m a n n .

1935. Charków.) R. K. M u l l e r .
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(Cemento armato. Ind. Cemento 32. Teil II. 107—11. 116—18. 1935. — C. 1936. I. 
611.) R. K. Muller .

Lóon Blondiau, Die tłberaulfatzemenle und ihre Anwendung fur die Bauarbeiten 
in be.tonschadlichen Weissem. Durch Vennaklen n. Hochofenschlacken, die einen CaO- 
Geli. von ca. 44% liabcn, mit ungewoknlicli hohen Gipszusatzen (7—8% S 03) erhalt 
man kydraul. Bindemittel, dereń wichtigstcs Erhartungsprod. neben dem CaO • SiO„ •
2,5 HoO das 3 CnO-Al20 3-3 C a S 0 4-31,5 H20  ist. Da diese Salze eine sekr kleine Tendenz 
besitzen, CaO in Lsg. gehen zu lassen (Bestiindigkeitsgrenze in Wassern mit ca. 0,05 g 
CaO/Liter), sind Treibers cheinungen ausgeschlossen, wie sie bei Portlandzementen in 
sulfathaltigen Wassern auftreten. Das im erharteten Portlandzementmortel yorhandene
4 Ca0-Al20 3-12 H20  gibt z. B. bei Kalkkonzz. unter 1,08 g/Liter leicht Kalk ab, 
wahrend gleichzeitig  im sulfathaltigen W. unter starker VolumenvergroBerung der 
festen Phase das CANDLOTsche Salz gebildet wird. In den Gips-Schlackenzementen 
vollzieht sich dagegen die Bldg. des Calciumsulfoaluminats gleich beim Anmachen in 
der fl. Phase, Langenanderungen in einem schon yorhandenen Mortelskelett kónnen 
also nicht auftreten. Es wird iiber die Eigg. u. die Bewahrung der erst seit ca. 3 Jahren 
benutzten Gips-Schlackenzemente, der sog. Ubersulfatzemente, berichtet. Wegen der 
Reaktionstragheit der bas. Hochofenschlacken mit W. muB die Mahlung feiner sein 
ais die aller anderen hydraul. Bindemittel, hochstens ca. 2% Riickstand auf dem 
4900-Maschensieb. Dic Festigkeit entspricht der n. Portlandzemente, Warmeentw. 
beim Abbinden u. Schwindung sind kleiner. Die Probe auf Sulfatbestandigkeit der 
Zemente nach A n s t e t t  wird bestanden, die Festigkeit steigt bei Lagerung in 2%- 
Sulfatwassern auch nach 1 Jahr noch weiter an, wahrend portlandzementhaltige Binde
mittel innerhalb dieser Frist starkę Zerstorungen aufwiesen. Die Aktivierung der 
Hochofenschlacke durch den Zusatz von Gips beruht auf einer Steigerung der Auf- 
lusungsgeschwindigkeit des in den Sehlacken enthaltenen Gehlenits u. Mellilits u. der 
groBen Ausscheidungsgeschwindigkeit des Sulfoaluminats, durch dessen Bldg. die 
Kalk- u. Tonerdekonzz. in der fl. Phase auf ganz kleine Werte herabgedriickt werden. 
Dagegen wird die Bindezeit der Portlandzemente durch den Gipszusatz nicht verkiirzt, 
weil clie Al20 3-Konz. der fl. Phase fur die Bldg. des 3 Ca0-Al20 3-3 CaSO.-aą zu klein 
ist, wohl aber die Bindezeit der Tonerdezemente. In allen Fallen schaden weder reines 
W., noch 11. aggressive Wasser dem Gips-Schlackenzement, weil nur et was Tonerde 
aus dem Mortel gel. wird, die dann in der fl. Phase zu Sulfoaluminat umgesetzt wird. 
Die Tonerde im MOrtel liegt nicht gebunden an ein festes Salz (z. B. 2C a0-A l20 3- 
7 HjO) vor, das durch Sulfataufnahme aus der fl. Phase unter Sulfoaluminatbldg. zu 
Treiberscheinungen fiihren konnte. (Quatorz. Congr. C him . ind. Paris 1934. C om m un. 
1. 32 Seiten. 1935.) _ E l s n e r  v. G r o n o w .

E. Lechner, Altes und Neues aus der Asbeslzementindustrie. Asbestzementplatten 
mussen nach ihrer Herst. zugfrei in feuchter Luft erharten. Sie konnen nicht nach 
Art der Kacheln in Mortel verlegt werden, sondem mussen auf Holzleisten, die in die 
Mauer eingelassen werden, festgeschraubt werden. Verschiedene Yerff. fur die Herst. 
von Asbestzementrohren werden miteinander vergłichen. Die beste Yerfilzung der 
Fasem in dem fertigen Prod. wird mit den auf dem Rundsiebmaschinenprinzip be- 
ruhenden Wickelverf. erzielt, bei dem der Asbestzement gleichzeitig durch Pressung 
kraftig yerdichtet wird. (Zement 25. 106— 08. 13/2. 1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .

V. Bahm er, Bełonfabrikałion und damił zusammenhangende Probleme. Zusammen- 
fassender Yortrag: Beeinflussung der Betonfestigkeit durch die Zementmenge, die 
Wasserzementzahl. die Erhartungstemp., die Nachbehandlung u. das Alter. Menge 
u. Zus. ron Sand 4~ Steinmaterial. Tabellen fur die Wasserzementzahl bei 0, 10, 15, 
20% Zementbreiubersattigung in Abhangigkeit von der Gewichtsmenge Steinmaterial.
— Diskussion. (Tekn. Tidskr. 65. Nr. 41 u. 45. Kenii 73—79. S6—8 8 . 9/11. 1935. 
M a lm O .)  R. K. M U L L E R .

Ingę Lyse, Das Schtcinden eon Beton. Druekfestigkeit u. SchwindmaB wurden an 
Betonzylindem 7,6 X 15,2 cm bestimmt, die mit Wasserzementfaktoren von 1, 0,67,
0,5 u. 0,4 in 2 verschiedenen Konsistenzen (SetzmaB ca. 5 u. 20 em) hergestellt waren. 
Diesen beiden Streifen des Betons entsprachen Wassergehh. ron 22tT u. 2681/cbm 
Beton. Die Schwindung nahm zwar mit steigendem Wasserzementfaktor in bekannter 
Weise zu, blieb aber bei einer Steigerung des Zementgeh* auf das 2 y s-fache prakt. 
konstant, bezogen auf die Einheit des Zementbreis. Die Schwindung hanśjt nach diesen 
Verss. nicht von der Gute des Zementbreis ab, sondem nur von seiner Menge, un- 
abhangig Ton dem Yerhaltnis Zement : W. In magerem Beton lieferte hochwertiger
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Zernent holiore Sohwinduiig ais n. Portlandzeinent. Dio Dauer der Feuchfclagorung 
bei 26,7° war prakt. ohne EinfluB auf das Schwindyerh. des Betons. (Zemont 25. 104

S. O. Asplund, Yorschlag fur eine etwas reranderle Aufstdlung des Kom- 
verteilungsdiagramms. Es -wird yorgoschlagon, die ideale Korngr6 Bcnvertoilungskurvo 
der Zusehlagstoffe fiir Beton so in ein Diagramm einzuzciclinen, daB der Sandanteil 
der Mischung (Durchgang durch das Sieb mit 5,6 mm Maschenweite) stets den Wert 
100% besitzt; die stetige Weitcrfiihrung der Kornverteilungskurve des Sandea fiir 
groberes Steinmaterial fiihrt dann zu Mengen von 128, 183, 258 u. 318% des gesamten 
Zusehlagstoffgemischs (einschliefilieh der 100% Sandgeli.), wenn die groBten Maschen- 
weiten fiir das grobere Steinmaterial 9,4, 19, 39 u. 60 mm botragen. Man kann also 
die richtige Kornzusammensetzung aller Betono, unabhiingig von dem Durchmesser 
des jeweils benutzten GroBtkorns, einer einzigen Kurve entnehmen. Ein neues Sehema 
fur die zweckmaBige Durehfiihrung von Siebanalysen wird gegoben. (Betong 1935. 
131— 34.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Daniel W. Kessler, Yersuclie uber wasserdichle Dberzugsmiltel fur die Maurerei. 
An yerschiedenen Steinmaterialien (Kalk-, Sandstein, Marmor, GuB-, Ziegclstein u. 
Mórtel) wird die Wirksamkeit (naeh der Verminderung des Absorptionsyermćigens der 
Steine), die Haltbarkeit u. der Schutzwert von insgesamt 42 Mitteln zur Er/ielung 
einer wasserdichten Oberflaehe untersucht. Die gróBte Haltbarkeit zeigen Paraffinlsgg., 
die jedooh leicht Yerfiirbungen heryorrufen, umgekehrt bewirken unl. Seifen (z. B. Al- 
Seifen) keine merkliche Yerfarbung, sind aber wenig haltbar. Gute Wrkgg. werden 
mit Lsgg. von fetten Olen +  Paraffin in fliiehtigen Lflsungsmm. erzielt; bei feinporigen 
Baustoffen geht die Schutzwrkg. mit hoherem Geh. der Lsgg. an fettem Ol zuriick. 
Schlechte Ergebnisse liefern verd. Fimisse u. wss. Emulsionen von Paraffinen u. Olen. 
Ausgezeichnete Schutzwrkg. u. Haltbarkeit findet Vf. bei Paraffiniiberzijgen, die durch 
Behandlung von iiber den F. des Paraffins erhitzten Baustoffen mit Paraffin vom F. 57“ 
oder mehr erhalten werden. Versehiedene Nachteile werden bei Behandlung der Bau- 
stoffe mit nacheinander angewandten wss. Lsgg., die einen unl. Nd. auf der Oberfliicho 
erzeugen, bei Behandlungen nach dem Pyroxylinverf. u. iiberhaupt keine Scliutzwrkg. 
bei der Behandlung mit wss. MgSiFe-Lsg. beobachtet. (J. Res. nat. Bur. Standardu
14. 317-—43. 4 Tafeln. 1935. Washington.) R. K .  M u l i ,E R .

Louis Chassevent, Der Schulz der Bauwerlce gegen Feuer und die Feuerresistenz 
der Baumaterialien. Nach den Verss. des Vf. sind poróse Mauerwerke u. Mortel be- 
deutend widerstandsfahiger gegen Feuer ais kompakte. Im Original eine prakt. Ver- 
suchsanordnung fiir Unterss. im Laboratorium, erliiutert an mehreren Figuren. (Quatorz. 
Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 6  Seiten. 1935.) G r im m e .

Thomas Mc Lachlan, Yeruńtteruwj von Oebauden. Hinweis auf die ZerstOrurig 
yon Ziegelmauerwerk, Zementbeton u. Natureteinen durch Bakterien. Versteinenmg 
in Calciumsulfat durch Symbiose. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 1100. 20/12. 
1935.) P l a t z m a n n .

Hielscher, Farbungen und Ausbluhungen an Ziegdn. (Tonind.-Ztg. 59. 555— 50.
1935.) S c h u s t e r i u s .

M. Bigeon, Die Unterdruckung der Ausbluhungen an Ziegdn und Ziegelsteinen. 
Das Ausbliihen von CaS04 an der Oberflaehe yon Ziegeln u. Ziegelsteinen kann ver- 
hindert werden, indem man auf 1 t  angewandter Erde 2— 6  kg gefalltes BaG03 zusetzt. 
(Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 2 Seiten. 1935.) R. K. Muller.

Liese, Neue Erkenntnisse iiber Ursache und Vermeidung von Schwammschaden in 
Oebauden. Nach den Verss. des Vf. hat sich ergeben, daB Bitumendachpappe ais Schutz- 
kappe fiir Balkenkopfe ungeeignet ist, weil sie von holzzerstórenden Pil zen befallen 
werden kann u. weil auch mit Hilfe des Pilzmycels Feuchtigkeit dureh die Pappe dringt, 
also weitere Ausdehnung des Pilzes in einem von der Pappe abgetrennten Raum gr> 
geben ist. (Bautenschutz 6 . 137—41. 5/12. 1935. Sep.) ' P l a t z m a n n .

F. Hundeshagen, Zum Verhallen von Asphaltlrilumen und Sleinkohlenteerpech 
gegen Mikroorganismen. In feuchten Raumen gelagerte, mit Asphaltiiberzug yersehene 
Zementplatten waren dureh Pilzmycel derart zerstOrt, daB auf der Asphaltflaehe ein 
schimmelartiger, eisblumenahnlieher Fasertiberzug entstanden war, in dem sich Kry
stalle aus Calciumoxalat — der Kalk stammte aus der Oberflachensehicht der PJatten
— abgelagert hatten. (Bautenschutz 6. 141—42. 5/12. 1935. Sep.) PLATZMANN.

C. C. Treischel, Einige Bemerkungen iiber Messungen der Feuchtigkeitsdehnuruj. 
Die Ausdehnung eines porósen Scherbens yon Wandplatten, Terrakotta utsw. wird

bis 106. 13/2. 1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .
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unter erhohtem W.-Dampfdruek im Autoklaven bestimmt. Dio Dohnung ist wahrend 
der 1. Stde. stark u. daliach im Vcrlaufe der naehsten Stunden wesentlich kleiner. 
Die Ausdehnung wird im Zusammenhang mit der Glasurrissigkeit erortert. (Ceram. 
Age 25. 46—48. 1935. New York, R. T. Vanderbilt Comp.) S c h u s t e r iu s .

Irwin G. Priest, Das Priest-Lange-Reflektomeler und seine Anwendung auf nahezu 
iceifies Porzellanemail. Nach einer genauen Beschreibung des Reflektometers von 
P r i e s t -La n GE folgen Ergebnisse von Unterss. tiber die Reflexionsfahigkeit verschie- 
dener fast weiBer Porzełlanemails mit dem Instrument. (J. Res. nat. Bur. Standards
15. 529—50. Nov. 1935. Washington.) G o t t f r ie d .

N. P. Allachów und G. I. Pokrowski, Ein neuer Apparat zur Bestimmung des 
Winkds der inneren Reibung und der Koliasion in Tonen. D i e  durch die Belastung eines 
zylindr. Probekorpers bcwirkte Deformation wird durch einen Hebel auf eine Skala 
iibertragen u. auf einer Trommel in ihre Komponenten zerlegt. Die Anwendung des 
App. wird auf Grund von Verss. mit verschiedenen russ. Tonen erlautert. Im wesent- 
hchen handelt e s  sich um eine Automatisienmg des P u S Y R E W S K I - G e r a t s .  (J. teehn. 
Physik [russ.: Shurnal teehnitscheskoi Fisiki] 5. 725—29. 1935. Moskau.) R. K. M u l l e r .

Otto Graf, Ober die Herstellung und Prufung von Prismen aus weich angemaclitem 
Mortel zur Ermittlung der Festigkeitseigenschafłen von Strafienbauzementen. Beim Ein- 
stampfen der Prismen aus piast. Mortel werden zweckmaBig 6 cm hohe Aufsatzkasten 
benutzt, dereń Seitenflachen mit denen der Form in einer Ebene liegen, so daB Un- 
gleichmaBigkeiten bei der Verdichtung der Mortel vermieden werden. Von 559 Yerss. 
mit dem Riitteltisch nach HAEGERMANN wurden in je ca. 160 Fallen AusbreitmaBe 
von 15 u. 16 cm gefunden bei einem Wasserzementfaktor w von 0,6. Wird der Aus- 
breitvers. mit 15 statt mit 10 StóBen durchgefilhrt, so vergrofiert sich das AusbreitmaB 
im Mittel um 2 cm. Ergibt ein Mortel weniger ais 16 oder mehr ais 20 cm Ausbreit
maB (mit 15 StoBen), so ist der Standardwert w — 0,6 entspreehend zu andern. Die 
Festigkeit der Biegeprismen hiingt bei kombmierter Lagerung stark von der Witterung, 
Beschaffenheit der Luft u. Luftstrómung an den Versuchsorten ab. Deshalb wird die 
bei Schwindungsmessungen iibliche Einheitslagerung aueh fiir die Best. der Festig- 
keiten der Biegeprismen gefordert. Erfolgt die Best. der Druckfestigkeit an den Rest- 
stiicken der Biegeprismen auf Flachen 4 X 6,25 cm (statt wie bisher 4 x 4  cm), so 
ist die Festigkeit in kg/qcm ca. 20% groBer. Die Druckfestigkeit von Wiirfeln mit
7 cm Kantenlange aus piast. Mortel (w =  0,6) ist meist etwa eben so groB, wie die 
an den 4 X 4-cm-Enden der Biegeprismen bestimmte. Die Normenzugfestigkeit der 
meisten Zementmórtel nach 28 Tagen lag zwischen 41 u. 54 kg/qcm, die Biegefestig- 
keiten weich angemaehten Mortels lagen aber unabhangig von der Normenzugfestigkeit 
in einem Bereich von ca. 50—90 kg/qcm. Die neue Probe der Zemente auf ihre Biege- 
zugfestigkeit kann also nicht entbehrt werden, weil sich diese Eig. nicht aus anderen 
Priifdaten dureh Umrechnung ableitcn laBt. (Zement 2 5 . 97— 103. 13/2. 1936.) G r o n .

W. A. Lebedew, Bestimmung des spezifischen Geicichtes der Silicasteine nach dem 
Siedeveifahren. Vf. gibt ausfiihrliche Beschreibung der D.-Best. nach der Pyknometer- 
methode. Die durch 900-Maschensieb durchgesiebte u. bei 110° bis zum konstanten 
Gewicht getrocknete Substanz wird in 5-g-Proben im 25 ccm fassenden Pyknometer 
(mit 3—3,5 cm weitem Hals olme Schliffstopfen) mit friseh ausgekoehtem dest. W. ais 
fi. Fullkomponente eingefiiht. Die dem Pulver noch anhaftende Luft wird durch 
Auskoehen (in einem Bad aus 10%ig- NaCl-Lsg.) entfernt. (Betriebs-Łab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 3. 517— 22.) v. F u n er .

A. Móser, Beitrag zur kritischen Priifung von Wannensleinen zur Beurteilung der 
voraussichtliche>i Hałlbarkeit. AuBer dem K.orrosionsvers. ist aueh die Trankungszeit 
(Permeabilitat) fiir die Beurteilung eines Wannensteins von Wichtigkeit. Ihre Best., 
wofiir eine einfache Methode angegeben wird, erlaubt Unterscheidungen zwischen 
Steinen mit gleichen Porositatswerten in bezug auf ihr zu erwartendes Korrosionsyerh. 
(Spreclisaal Keramik, Glas, Email 6 8 . 442— 14. 1935. Niirsehau bei Pilsen.) SCHIUS.

Giovanni Allaira und Giuseppe Allaira, Castellamonta, Aosta, Massc zur 
Herstdlung von salzglasiertem Steingut, bestehend aus einem Gemisch zweier Erden 
von folgender Zus.: I. 61,68% SiO.„ 24,2% Fe20 3 u. A1.,03, 0,61% CaO, 0,4% MgO 
u. 1,58% Alkali; n. 73,98% SiO ,̂ 2,66% Fe20 3, 16,42% A120 3, 0,38°/o CaO u.
0,12% MgO. Die beiden Erden werden zwecks Herst. der Steingutmasse im Verhiiltnis
3: 1 gemischt. (It. P. 281 223 vom 19/7. 1929.) H o f f m a n n .



Chemische Fabrik Uetikon yorm. Gebriider Schorf, Uetikon, Schweiz, Her- 
stdlung eines selbsterhartenden alkalisilicathalligen Bindemittds. Zu einer Alkalisilicat- 
lsg. (I) werden Pliosphate, wie Di- oder Monoealciumsilicat, zugesetzt, welehe mit I 
in R k. treten. (Schwz. P. 180 065 vom 8/11. 1934, ausg. 2/12. 1935.) H o f f m a n n .

Gips-Union Akt.-Ges., Ziirich, Schweiz, Imprcignieren ron Gipsdielen oder der- 
gleichen Gipskórpem. Vot dem Austroeknen der Gipskórper wird auf diese ein Belag 
aus einem hydraul. Bindemittel in Milch- oder Mórtelform aufgebracht. (Schwz. P. 
179 377 vom 28/8. 1934, ausg. 16/11. 1935.) H o f f m a n n .

Schweizerische Stuag Strafienbau-Unternehmung Akt.-Ges., Bern, Schweiz, 
Isolierung von Bauirerken, dad. gek., daB man einen asphalt. Stoff mit wenig Weich- 
machungsmitteln zusammenselmiilzt, die Schmelze mit Schiefermehl innig vermischt, 
dic so erhaltene M. auf die mit einer Lage aus Fasermaterial bedeckte, zu isolierende 
Flachę bringt u. darauf eine Gufiasphaltsehicht in einer Starkę von 10—20 mm auf- 
bringt. (Schwz. P. 178740 vom 5/11. 1934, ausg. 2/12. 1935. Zus. zu Schwz. P. 165439; 
C. 1934. II. 655.) __  •____ _____ H o f f m a n n .

Erich Probst, Handbuch der Betonsteinindustrie. (Praxis u. Theorie d. Herstellg. von Beton-
waren allcr Art, Botonwerkstein u. Kunststein.) 4. neubearb. Aufl. vom Handb. d.
Zementwaren- u. Kunststeinindustrie. Halle: Mathold 1936. (XI, 840 S.) gr. 8°. M. 20.50:
gel>. M. 23.—.

VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
B. Waeser, Ammonnitrat ais Dungemittel. Dbcrblick: Herst.-Verff., Eigg. u. Diinge- 

wrkg., Verpackung u. Vorsand. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-ger- 
manski Westnik Nauki i  Techniki] 1935. Nr. 7. 7—10.) R. K. M u l l e r .

B. Waeser, Ammonnitrathallige Dungemittel und ilire Herstdlung. Oberblick liber 
die verschiedenen NH4N 0 3 enthaltenden Misehdunger: Gemisehe von NH4N 0 3 mit 
Kalk, Gips, anderen Ca-Salzen, anderen N-Verbb., insbesondere (NH4)2S 0 4 u. (NH4)2- 
HP04 usw.; NH4N 0 3 enthaltende Volldiingcr. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: 
Russko-gernmnski Westnik Nauki i Techniki] 1935. Nr. 7. 11—15.) R. K. M u l l e r .

B. Waeser, Die neuzeitliche Herstellung von Harnstoff. Oberblick: Bisher an- 
gewandte Verff.; neue Vorschlage; Mischdiinger mit Harnstoff; Ausblick. (Russ.-dtsch. 
Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki i Techniki] 1935. Nr. 8 . 
52— 54.) R .  K .  M u l l e r .

G. I. Gorstein und T. I. Chacharina, Gewinnung von konzentriertm Dunge- 
mitlehi durch Behandlung ron Phosphorilen mit Salpetersaure. III. Laboratoriumsunter- 
suchungen uber die Aufarbeitung von Isiumsk-Phosphoriten mit Salpetersaure unter An
wendung ron Ammoniak und kohlensaurern Ammoniak. (I. u. II. vgl. C. 1934. II. 1833.) 
Da die in den friiheren Verss. mit NH3 +  (NH4)2C03 aus der H N 03-Lsg. von Phos- 
phorit erhaltenen Ndd. beim Troeknen stark zuriickgehen, wird bei dem Isiumsk- 
lJhosphorit aus der Lsg. mit NH3 allein Priizipitat ausgefallt u. das Ca aus dem Filtrat 
getrcnnt mit (NH4)2C03 entfernt, so daB eine hauptsiichlich NHjN03 enthaltende Lsg. 
neben CaC03 entstelit. Die einzelnen Operationen werden untersucht. 95% der fur 
Ca3(P04)2 +  CaC03 im Phosphorit berechneten Menge von 25%ig. H N03 lósen 98% 
der vorhandenen Menge P.,05; der daraus mit NH3 erzielte Nd. hat einen hohen Geh. (b) 
an eitratlóslichem P20 5 bczogen auf P20 5 gesamt. (b — 89—91,5%), wahrend bei der 
stóchiometr. HN03-Menge ein Nd. mit b =  69,5—72% erhalten wird. Dio Ausfallung 
dor so erhaltenen Lsg. mit der stóchiometr. ŃH3-Menge nach der Gleichung:

H3P 0 4 +  Ca(N03)2 +  2NH3 =  CaHP04 +  2NH4N 0 3 
ueferte einen Nd. mit b =  69,4—72,8%, wahrend bei 5% NH3-UnterschuB b =  88,9 
bis 91,5% wird. Dabei werden uber 98% der in der Lsg. befindliehen P20 5-Menge 
a'isgefallt. Beim Troeknen geht b auf 81—83% zuriick. Durch Umsetzung mit 
(NH4)2C03 bei 40—45° werden 94% des Ca in leicht filtrierbarer Form ausgefallt u. 
man erhalt NH4N 0 3 mit ca. 3,5% Ca(N03)2. Sehr schwierig ist die Filtration des 
beim HN03-AufschluB entstehenden Schlammes. Die Filtrier- u. Absetzgesehwindig- 
keit desselben nach Vorbehandlung des Rohmatcrials bei 360—900° wird untersucht; 
bei 700° wird die Filtrierdauer auf 1/B yerkurzt. Die Mahlfeinheit scheint ohne EinfluB 
auf clie Geschwindigkeit. Erhitzen beschleunigt, Zusatz von NH4N 0 3 yerlangert das 
f  iltrieren. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitschcskoi Promysehlennosti] 12. 1057 
bis 1061. Okt. 1935.) B ayer.
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E. Blanek unc! H. Scliorstein, Nochmah zur Frage nach, dem zwecbmafSigstcn 
Ndhrstoffrerhdltnis im Nitrophoska (kalkhalłig). (Vgl. B l a n c k  u . H e u k e s h o v e n ,
C, 193 6 .1. 849.) Das im 1. Vers. erhaltene abweichende Ergebnis beruhte anscheinend 
auf einem Versehen beim Ansetzen des Vers. Der im Vorjahre mit dem einen Boden 
crhalteno Befund, wonacli fiir Hafer das im Nitrophoska (kalkhaltig) yorhandene 
Nabrstoffycrhiiltnis von N :P : K  =  1 :1 :1 ,75  das gunstigste war, erwies sich aueh 
fiir den anderen Boden auf Grund des Wiederliolungsyers. ais das zweckmiiBigste. 
(J. Landwirtsch, 83. 327—33. 1935. Góttingen.) L u t h e h .

T. R. Swanback, Nitrophoskadungei-ersucJie. Diingung mit Nitrophoska bewirktc 
bei Tabak stark dunklo Blattfarbung u. starkę Adcrung. (Rep. Connecticut agric. Exp. 
Stat. 57. Buli. 359. 361—62.) G r im m e .

C. Kriłgel und C. Dreyspring, Weitere Vegetalionsversuche mit Kotkaphosphat. 
In Fortsetzung friihorer Yerss. (C. 1934. II. 314) wurde Kotkaphosphat in G Vers.- 
Reihen zu Wintergetreidc unter yerschiedenen Bedingungen u. in 100 kg P20 6/ha 
entsprechenden Gaben mit Superphosphat u. Thomasmehl verglichen. Wie fruher 
iiuBerten Kotkaphosphat u. Thomasmehl geringere Anfangswrkg., holten dann aber 
beide stark auf. Bei Verabfolgung des ersteren nach Gesamt-P20 5 ergab sich ein Wrkg.- 
Verhaltnis yon Super- zu Kotkaphosphat wie 100: 92,1, bei Verabreichung nach seinem 
Geli. an citronensaureloslicher P20 5 ein solchcs von 100:96. Infolge seines hohen 
Anteiles von rund 50% an wasserloslicher P20 6 eignet es sich gut ais Kopfdiinger 
fiir saure u. leichtero Jlineralboden u. wirkt dabei mindestens gleich gut, z. T. sogar 
besser ais bei Krumedtingung. Die Kopfdiingewrkg. des nach Citronensaureloslichkeit 
yerabreichten Kotkaphosphates stand zwar der des Superphosphates erheblich nach, 
war aber der des Thomasmehles betrachtlieh uberlegen. (Superphosphate 8 . 201—06. 
221—26. Dez. 1935. Hamburg, Vers.-Stat.) L u t h e r .

L. Sclmiitt, Beitrage, zur Frage der Yerwertbarkeit der Eisenhochofenschlacke ais 
Kalkdinigemittd. Bei Bodenzylinder- u. GefaByerss. mit der auf Kalkdungung gut 
ansprechenden Vers.-Pflanze Senf fiihrtcn 4 Hochofenschlacken aus Vólklingen (Spezial,
0,4; 25 u. 50% Riickstand) nicht zu den gleiehen Ertragssteigerungen wie die zum 
Yergleich herangezogenen in der landwirtschaftlichen Praxis gebrauchlichen Kalk- 
diinger. Die auf den Senf folgende Wintergerste sprach auf die Diingung mit Hoch- 
ofensclilacke feinster Mahlung besser an ais der Senf. Gegenuber dem Hochstertrag= 100 
erzielte die Sclilacke mit 0,4% Riickstand bei einfacher Kalkgabe hochstens 89, bei 
dreifacher Kalkgabe 97; bei geringerer Mahlfeinheit sanken diese Vergleichszahlen 
aber auf 78 u. 64 bzw. 87 u. 85. Eine Cberlegenheit der Hochofenschlacken konnte 
bei diesen Yerss. in keinem Palle beobachtet werden. Die Yerss. zur Feststellung des 
zeitlieben Yerlaufes der Umsetzung yersehiedener Kalkformen mit den zeoHtb. Silicaten 
u. den Humaten eines sauren Lehm- u. Sandbodens zeigten, daB sich der Kalk der 
Schlacke nicht so schnell u. weitgehend umsetzte, die Rk.-Yerhaltnisse stark saurer 
Boden also nicht so schnell u. yollstandig yerbesserte, wie der Kalk im gebrannten, 
kohlensauren, Loscb- u. Graukalk. (Landwirtsch. Jb. 82. 253—74. 1935. Darmstadt, 
Ldw. Yers.-Śtat. der Landesbauernschaft Hessen-Nassau.) L u t h e r .

J. Joret, Fencendung von Bodem-erbesserem und Kałkdungem auf Lehmbdden. 
Sammelbericht uber die Wrkg. der yerschiedenen CaO-Pormen u. die Wichtigkeit 
einer systemat. Kontrolle des CaO-Zustandes der Boden. (Quatorz. Congr. Chim. ind. 
Paris 1934. Commun. 2. 5 Seiten. 1935.) " G r u o i e .

E. V. Bobko, T. V. Matveeva und G. S. Syvorotkin, Ontersuchungen iiber die 
JRoIle des Bors in den Pflanze n. (Ygl. C. 1936. I. 2420.) Nach den neueren Unterss. 
kommt Bor eine regulierende Wrkg. bei der Aufnabme der anderen Pflanzennabrstoffe 
zu. Es wird selbst yon der Pflanze sehr leicht aufgenommen. Yor allem die Rube muB 
Bor zum Wachstum haben. Unter dem EinfluB von Bor werden physiol. Schadigungen 
leichter iiberwuiiden. die KOrneiernte steigt an infolge eines gunstigen Einflusses auf 
die Befrucbtungsyorgange. Bor bildet in den Pflanzen Additionsprodd. mit Znckern 
u. hóheren Alkoholen. (Ann. agronom. [N. S.] 5- SOI—03. Noy.-Dez. 1935.) G r d o i e .

A. G. Mc Galla und E. K. Woodford, Die Wirkuyig von Kalidungung auf Ztt- 
samnwnsttzung und Qwliiai ron IFefcen. II. (I. ygl. C. 1935-1. 2425.) Einschrańkung 
der Kalizufuhr bei Weizenpflanzen fiihrte zu Abnahme des N-Geh. u. deutlieber Zu- 
nahme des Ca- u. Mg-Geh. der Trockenmasse. Sie yeriógerte das Wachstum, ver- 
minderte die ilenge der yon der Pflanze aufgenommenen Einzelnahrstoffe u. fuhite 
zu einer Zunabme des Yerhaltnisses yon Kom zu Gesamtertrag. Sie batte un gunstigen 
EinfluB auf die Quałitat des Komes, bestimmt durch Kleber- u. Backrerss. Na u.
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noch weniger Ca vcrmochten K in wirksamcr Weise zu orsetzcn. (Canad. J. Res. 13. 
Sect. C. 339—54. Dez. 1935. Uniy. of Alberta.) G r o s z f e l d .

Pierre Anne, Einige Beobachtungen iiber den Einflufi des Bodenhumus auf die 
mineralische Pflanzenemahrung. Die Humussubstanzen, vor allcm die Humussiiure 
wirken im Boden absorbierend u. dadurch vor Verlusten schiitzend bei gleichzeitiger 
Verbesserung der physikal. Bodenverhaltnisse. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. 
Commun. 1. 5 Seiten. 1935. Versailles.) Gr im m e .

A. W. R. Joachim und D. G. Pandittesekere, Untersuchungen uber Ceylonloden.
VI. Waldboden der feuchten Niederuiujen. (V. vgl. C. 1936. I. 1092.) Mechan. u. chem. 
Unters. typ. Ceylonwaldbóden. Naheres durch die Tabellen des Originals. (Trop. 
Agriculturist 85. 146—56. 1935.) G r im m e .

I. N. Antipow-Karatajew, Forschungen auf dem Gebiele der physikalisch-che- 
mischen Eigenschaften des Bodens in der Sowjetunion in den letzten Jahren. (Chemisat. 
socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semlcdolija] 4. Nr. 9/10.
3—9. 1935.) S c h ó n f e l d .

A. F. Tjulin, Uber die kritischen Zonen der absorbierten Ionen im Zusammenhang 
mit dereń Zuganglichkeil fiir die Pflanze. Der Hauptregulator der Bodenlsg. hinsichtlich 
der Nalirstoffe fiir die Pflanze ist der Adsorptionskomplex des Bodens oder dessen 
Kolloide. Der Adsorptionskomplex erganzt abor die Bodenlsg. mit Nahrelementen, 
wenn der Sattigungsgrad eine gewisse Grenze iibertrifft oder hoher ist ais die krit. 
Sattigungszone des Bodens. Liegt der Sattigungsgrad des Adsorptionskomplexes 
unter der krit. Zone, so wird er umgekehrt der Bodenlsg. die entsprechenden Nahr- 
elemente ontziehen. Auf Grund dieser Hypothese werden prakt. Anwcisungcn zur 
Steigerung des Ausnutzungskoeff. der Diinger gegeben (tiefes Eintragen des Diingcrs 
ohne Vermischung mit der Ackerkrume, Eintragen in Reihen). (Chemisat. socialist. 
Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935.Nr. 8 . 7—12.) SCHONF.

Ant. Boude, Technische Fortschritte bei der Herstellung von Weinbergsschwefel- 
blumen. Richtlinien zur Bewertung. Weinbergschwefel soli nur Spuren Asche ent
halten, dio Aciditat soli zwischen 0,05—0,12% (ais H2S04) liegen, Siebfeinheit: bis zu 
94—95% durch Sieb 100 bei guter Ware, 99% bei Extraware. Loslichkeit in CS2 
67—75%, wahre D. ca. 2,0. Die Benetzbarkeit soli mehrere Monate anhalten. Die 
antikryptogame Wrkg. kann durch Beimahlung von 6— 10% CuS04 oder entsprechenden 
Mengen Cu(OH)2 u. CuOCl gesteigert werden. (Rev. Viticulture 84 (43). 7—13. 
2/1.1936.) G r im m e .

Louis S. Bake, Einwirkung von Blei auf Pyrethrumeztrakte. Nach den angestellten 
verss. wirkt Pb u. Pb-haltiges Lot zers. auf Pyrethrin, so daC diese Materialien bei 
der Herst. von LagergefaCen fiir Pyrethrumextrakte zu vermeiden sind. Dagegen 
hatten Sn, Al, Fe u. Ni keinerlei zers. EinfluB auf Pyrethrin. (Soap 11. Nr. 11. 111— 13. 
Nov. 1935.) Gr im m e .

M. Raucourt, Beobachtungen uber die im Pflanzenschutz i-erwendelen Anłhracenole. 
Den hóehsten insektieiden Wert bei geringster Schadigung der Kulturpflanzen zeigen 
die Fraktionen von Kp. 280—360°. Die Anwendung hat in gut hergestellten Emulaionen 
zu geschehen. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 6 Seiten. 1935. 
Versailles.) G r im m e .

A. A. Duulap und Neely Turner, Karloffelsjrritzung. Besprechung der wichtigsten 
Kartoffelschadlinge. Vergleichende Bekampfungsverss. mit Pb-Arsenat, Cu20 , BaSiF6 
^  Bordeauxbruhe, wobei letztere am besten abschnitt. Im Original Vorschriften zur 
Herst. von Bordeauxbruhe. (Rep. Connecticut agric. Exp. Stat. 57. Circular 102. 
60— 72.) G rim m e .

Josef Pazler, Die Raupen der Wintersaateule (Agrolis segetum Schiff.) und dereń 
>_ernichtung. Die genannten Raupen richteten im Friihjahr in manchen Gegenden der 
J.schechoslowakei bedeutende Schaden an der Zuckerrube an. Vf. gibt eine genaue 
■oeschreibung der Raupen u. des entwickelten Schmetterlings u. bespricht die bisher 
angewandten Vemichtungsmittel. (Z. Zuekerind. £echoslov. Republ. 60 (17). 137—43. 
10/1.1936.) T a e g e n e r .
, . Adolf Heilmann, Stadtereinigung und heimische Rohstoffversorgung. IV- Ratten- 
oekampfung. (III. ygl. C. 1935. I. 1285.) Es werden Rattenschaden, MaBoahmen zur 
Kattenvertilgung insbesondere unter Anwendung chem. Jlittel u. dereń Erfolg im Hinblick 
aut allgemeine Schadenyerhutung besprochen. (Gesundheitsing. 58. 583—88. 2 1 / 1 0 . 
193o. Berlin.) Manz.
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E. Knickmann, Min Beitrag zur Ermiltluny des Diingebediirfnisses der Boden auf 
Grund ihrer wurzelloslichen, citronensciurelóslichen und wasserldslichen Phosphorsaure.
2. Mit.t, (I. vgl. C. 1934. I. 273.) Bei iiber 4000 Bodemmterss. waren die Beziehungen 
zwischen den Bodenvorriiten an citronensaurc- u. wurzelloslieher P20 5 je nach Boden- 
art stark abweicliend. Es wird empfohlen. bei der Auswertung der Ergebnisse das der 
jeweiligen Bodenart entsprechende Durchschnittsverhaltnis zu benutzen. Die Ab- 
weichungen zwischen wurzel- u. wasserloslichen Werten waren im allgemeinen geringer, 
wahrend das Verhaltnis W.-/Citronensaurclóslichkeit sehr erheblich schwankte. Da 
man bei einem gewissen %-Satz von Boden bei der Verwendung verschiedener Verff. 
stets zu abweichenden Werten kómmen wird, ist das gleichzeitige Benutzen zweier 
oder mehrerer Unters.-Verff. zur Kliirung der jeweiligen Lóslichkeit durchaus geeignet. 
(Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde 41. 208—24. 1935. Uelzen, Bodenunters.- 
Stelle der Landesbauernschaft Hannover.) L u t h e r .

Eilh. Alfred Mitscherlich, Zur Bestimmung des Gehalłes des Bodens an Pflanzen- 
niihrstoffen. Besprechung der Vor- u. Nachteile des Feld-, GefaB- u. Laboratoriums- 
vers. sowie Beschreibung eines Unters.-Verf. mit folgenden Bedingungen: Lsg.-Zeit:
8 Stdn., Lsg.-Temp.: +30°, Losungsm.: Stiindig mit CO., gesatt. W., Menge des Lo- 
simgsm.: Die 25-fache W.-Menge auf das Vol.-Mafl Boden. Mittels dieses Verf. brauchten 
von 120 Boden 25% nicht mehr nach der GefaCmetliode untersucht zu werden, da sio 
sicher K- u. P-bediirftig bzw. -nichtbediirftig waren. (Landwirtsch. Jb. 82. 301—18. 
1935. Konigsbcrg i. Pr.) L u t h e r .

Curt VOn Grueber, Berlin, Oberfuhrung von verflussigten Salzen, Laugen und 
ahidicheń Małerialien in anndherną! kugelformige Granalien, gek. durch die Anwendung 
einer Vorr., die aus einem teilweise oder iiber seine ganze Flachę gelochten, rotierenden 
Hohlkorper besteht, der mit seinem unteren offenen Ende in die zu agglomerierende 
Fl. eintaucht, wódurch letztere vermittels Zentrifugalwrkg. an der Innenflachę des 
rotierenden Hohlkórpers in gleichmiiCiger Scliicht hochsteigt u. durch die Lochungen 
in gleichmaCiger Tropfenform austritt. Das Verf. dient z. B. zur Herst. nichtbackender 
Dungesalze. (D. R. P. 624279 KI. 12g vom 20/10. 1932, ausg. 17/1. 1936.) H o r n .

Shell Development Co., iibert. von: Comelis B. de Bruyn, San Francisco, 
Cal., V. St. A., Diingung. Zur Beregnung der Felder wird W. verwendet, in welches 
gasformiges NH3 eingeleitet worden ist. In 1 Million Teilen W. werden nicht mehr ais 
300 Teile NH3 gel. Bei Verwendung von schwach angesaucrtem W. wird aufierdem 
noch die zur Neutralisation erforderliche Menge NH3 zugefijgt. Auf 1 Million Teile 
harten W. mit einem Geh. von 445 Teilen CaHC03 u. mehr gelangen 70 Teile NH3 
zur Anwendung. Die Diingung ist leicht durchfiihrbar, die Nitrifikation des NH3 
im Boden erfolgt schneller ais die von z. B. (NH.j)2S04, u. eine Versauerung des Bodens 
wird vermieden. (A. P. 2 020 824 vom 26/11. 1934, ausg. 12/11. 1935.) K a r s t .

Alfred Zangger, Schweiz, Dungemitld. An Stelle von Maltose wird Dextrose 
beliebiger Herkunft yerwendet, die mit einer alkal., N-haltigen Verb., wie (NH.,)2C03, 
u. K-Phosphat yem ischt wird. Man verd. die M. dann mit W. u. fiigt Gips zu.' Die 
Dextrose kann durch Saurebehandlung von Maltose gewonnen werden. Man erhalt 
ein festes koniiges Diingemittel. (F. P. 45 898 vom 11/3.1935, ausg. 27/12.1935. 
Zus. zu F. P. 772 106; C. 1935. 1. 3185.) K a r s t .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Saatguttrockenboize. Venvendung von 
Nickelammoniumsulfat zum Trockenbeizen von Saatgut. (D. R. P. 623 468 KI. 451 
vom 2/9. 1932, ausg. 21/12. 1935.) Gr a g e r .

Gilbert Wooding Robinson, Soils: their origin, constitution, and classification. 2 nd ed.
London: Murby 193G. (460 S.) 20 s.

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
John Mark Patek, Die relałii-e Flotierbarkeit von Silicaimineralien. Vf. untersucht 

die relatiye Flotierbarkeit von 20 der wichtigsten HCl-gereinigten Silicate mit Ter
pineol +  Oleinsaure +  H2S04 u. gibt die Ergebnisse tabellar. wieder. Die Ergebnisse 
von Randwinkelmessungen zeigen, daC die Ńichtbenetzbarkeit (1 — cos Randwinkel) 
mit der D. des Minerals (zuerst schnell, dann langsamer) steigt. Dies ist plausibel, 
da die D. ein MaB der Krafte zwischen den Krystallbaustcinen ist; je groCer diese 
sind, desto geringer konnen die Krafte gegenuber fremden Stoffen sein. Erhitzen
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aktiviert u. erholit damit die Benetzbarkeit. — Weitcr wird die Becinflussung des 
Randwinkels dureli Sammler untersucht, die ein MaB fiir dessen Anlagerung ist. Im 
Sinne der GATJDINSchen Theorie der Vcrb.-Bldg. wird die Benetzbarkeit zu dem Ver- 
haltnis der „flotierbaren11 zu den „unflotierbaren“ Valenzen in Beziehung gesetzt; jo 
gróBer dies Verhaltnis, desto groBer ist die Flotierbarkeit. — Die Beziehung Flotierbar-
keit =  D. X y Valenzverhaltnis ist zur Orientierung iiber die zu erwartende Flotierbar
keit eines Silicatminerals gut brauchbar. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 
112 . 48C—505. 1935. Milwaukee [Wisconsin].) L e c k e .

A. M. Portevin und Rene Castro, Ober die Entstehung von Einschlilssen in eisen- 
huttenmdnnischen Erzeugnissen. Im ersten Teil der Arbeit wird auf don Wert solcher 
Unterss. der Herkunft der nichtmctall. Einschliisso in Eisen u. Stahl liingewiesen, 
um Aufschliisse iiber die Vorgeschichte des Materials hinsichtlich seiner Herst. zu 
erhalten. Im einzelnen wird auf die Gefiigeunterss. sowie auf don chem. Nachweis 
der Einschliisse eingegangen, wobei insbesondere die Methode der Riickstandanalyso 
ausfiihrlich erortert wird. Die Anwendung der Ergebnisse dieser Unters.-Mcthoden 
zur Deutung der Vorgeschichte bzgl. Herst. u. Weiterverarbeitung werden be- 
sprochen. Im zweiten Teil der Arbeit gehen Vff. auf die yersehiedenen Arten von 
Einsehlussen in Stahlen ohne Zusatz von Legierungselementen ein. Es werden lediglich 
Stahle besprochen, die Si, Mn u. Al allein oder zusammen enthalten, wie sie diese 
Elementc durch den iiblichen HerstellungsprozeB enthalten; ais Einschliisse kommen 
solche zur Unters., dic 0 ;, S oder O, u. S zusammen enthalten. An Hand einer groBen 
Anzahl von Gefiigebildern werden das Aussehen dieser Einschliisse geschildert u. Schliisse 
gezogen iiber die Art ihrer Herkunft u. Entstehung. (J. Iron Steel Inst. 1 3 2 . 237—80. 
1935. Paris.) E d ENS.

E. Maurer und W. Bischof, Die Yerleilung von Phosphor zwischen Metali und 
Schlacke beim basischen Stahlhersldlungsverfahrm. Nach einer Besprechung der Labora- 
toriumsverss. iiber die Verteilung von P zwischen Sehlacke u. Bad, wobei die Unterss. 
sowohl mit reinen ais aueh mit silicathaltigen Eisenphosphatschlacken durchgefiihrt 
werden, wird iiber die Ergebnisse von Betriebsunterss. berichtet. Dabei wird die Ab- 
hangigkeit der P-Vcrteilung vom Mn-Geh. des Bades, Kalk- u. Kieselsiiuregeh. der 
Schlacke, ferner yon der Temp. u. dem MnO-, MgO- bzw. Al20 3-Geh. der Schlacke 
untersucht. Es wird festgestellt, daB bei niedrigem P-Geh. der Schlacke u. des Bades 
sich fur eine bestimmte Temp. ein bestimmtes Gleichgewicht einstellt. Mit steigender 
Temp. yerschiebt sich das Gleichgewicht P20 5/P zu niedrigeren Werten, d. h. die Ent- 
phosphorung des Bades geht mit steigender Temp. zuruck. Audi ein Zusatz yon SiO., 
zur Schlacke bedingt eine Verschiebung des P20 5/P-Gleichgewiehtes zu niedrigeren 
Werten. Bzgl. des Mn-Geh. des Stahles zeigt sich, daB bei gleich bleibender Schlacken- 
zus. ein hoherer Mn-Geh. des Bades aueh einen hoheren P-Goh. desselben zur Folgo hat. 
Bei Mn-freiem Stahl wird das P20 5/P-Verhaltnis durch Kalkzusatz zur Schmelzo erhoht: 
ein hoherer Si-Geh. der Schlacke yerringert allerdings diesen EinfluB des Kalks. Auf 
Grund samtlicher Ergebnisse wird ein Diagramm zusammengestellt, auf Grund dessen 
bei gegebener Zus. der Schlacke der P-Geh. des Stahles theoret. bestimmt werden kann. 
Hinsichtlich des Temp.-Einflusses werden bei den betriebsmaBigen Verss. ahnliche 
Ergebnisse festgestellt wic bei den Laboratoriumsunterss., namlieh, daB mit steigender 
Temp. die Entphosphorung gehenimt wird. Bei den betriebsmaBig yorkommenden 
S c h l a c k e n  h a b e n  MnO u. MgO k e i n e n  EinfluB auf die P-Verteilung. Dagegen hat A120 3 
einen ungiinstigcn EinfluB u. bedingt eine Verschiebung des P20 5/P-Verhaltnisses zu 
medrigeren Werten, d. h. eine Hcmmung der Entphosphorung des Bades. (J. Iron 
Steel Inst. 1 3 2 . 13—42. 1935. Freiberg/Sachsen.) E d e n s .

J■ H. Andrew, Ober gasfórmige und feste Einschliisse in Stahlblocken. Zusammen- 
fassender Vortrag iiber die Art der in Stahlblocken yorkommenden Einschliisse u. 
ihre Entstehung, wobei insbesondere auf die nichtmetall. Einschliisse u. den EinfluB 
des Desoxydierens mit Al oder Mo eingegangen wird u. sehlieBlich der EinfluB gel. 
Gase eingehender erortert wird. (Iron Steel Ind. Brit. Foundryman 9. 149—51. 
Jan. 1936.) E d e n s .

S. Steinberg und V. Sjusin, Ober die Umwandlung des Austenils in hochchrom- 
haltigen Stahlen. (Techn. Physics USSR, 1 . 376—85. 1935. — C. 19 3 5 . I. 3035.) E d e n s .

S. Steinberg, Ober die Umwandlung des Austenits und Theorie der Slahlhdrlung. 
(Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 3035.) An Hand der einsehlagigen Literatur (21 Schrifttumsangaben) 
werden die 3 Umwandlungsstufen beim Abschrecken von Stahl besprochen, ferner wird
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der lieutige Stand der Erkeimtnis iiber die Vorgange bei der Stahlhartung erórtert. 
(Teehn. Physics USSR. 1. 591—603. 1935. Sverdlovsk, Ural Seet. Acad. Sci. 
USSR.) " E d e n s .

C. H. M. Jenkins, Uber das Verhalłen von niedriggekohltem Slahl bei Dauerstand- 
versuchen bei 300°. Teil II. Versuclie uber Spannungsanhaufungen an gekerbten und 
gebohrtm Proben. Ausfuhrliehe Wiedergabe der C. 1936. I. 1300 referierten Arbeit. 
(J. Iron Steel Inst. 132. 281—89. 1935. Nat. Phys. Lab.) E d e n s .

Friedrich Korher und Max Hempel, Einflufi von Recken und Altem  auf das Ver- 
halten von Stahl bei der Schwingungsbeanspruchung. An zwei C-Stahlen mit 0,02% C 
u. 0,39% C, von denen der erstero eine hohe Alterungsempfindlicbkeit besaB, wird der 
EinfluB einer therm. u. mechan. Alterung nach yorheriger Kaltyerformung um 5 bzw. 
10% auf die stat. Festigkeitswerte, die Kerbzahigkeit, die Wechselfestigkeit bei Bie- 
gungs- u. Zug-Druckbeanspruchung sowo auf die Veranderung der Werkstoffdampfung 
untersucht, wobei die Yerss. durch metallograph. u. rontgenograph. Priifungen erganzt 
werden. Es zeigt sich, daB eine 5- bzw. 10%ig. Kaltyerformung ohne Alterungsbehand- 
lung eine betriichtliche Abnahme der Kerbzahigkeit bewirkt, ferner daB die therm. 
Alterung die Kerbzahigkeit noch weiter herabsetzt. Die Kerbzahigkeit der durch 
Wechselbeanspruchung gealterten Proben erreicht fur beide Verformungsgrade an- 
nahernd denselben Wert wie bei den Proben des kaltverformten, ungealterten Zustandes, 
woraus gesehlossen wird, daB die Wrkgg. einer therm. bzw. meehan. Alterung von 
kaltverformten Stahlen auf verschiedene Ursachen zuriickzufiihren sind. Die Werte 
yon Zugfestigkeit, Streckgrenze u. Dauerfestigkeit werden durch yerschiedene Alterungs- 
behandlungen naoli der Kaltyerformung yerschiedenartig beeinfluBt. Hinsichtlich der 
Dampfung wird festgestellt, daB fiir beide Werkstoffe die stabile Dampfung der 5% 
kaltyerformten u. therm. gealterten Proben geringer ist ais die der mechan. gealterten; 
nach einer 10%ig. Kaltyerformung wird eine Umkehrung der Verhaltnisse beobachtet. 
Hinsichtlich der Rontgenunterss. ergibt sich, daB die Linienbreite mit dem Grad der 
Kaltyerformung (ohne Schwingungsbeanspruchung) zunimmt. Fur die 5% kaltyer- 
yerformten, yersehieden gealterten Prohen ist keine eindeutige Anderung der Linien- 
breiten festzustellen; bei den 1 0 % kaltyerformten, ungealterten u. therm. gealterten 
Proben nimmt die Linienscharfe mit der Schwingungsbeanspruchung zu. (Mitt. Kaiser- 
Wilh.-Inst. Eisenforschg. Dusseldorf 17. 247—57. 1935.) E d e n s .

Erie W. Feli, Der Pioberteffekt in Eisen und weichem Stahl. Es wird iiber die Ent- 
stehung von FlieBlinien auf der hochglanzpolierten Oberflaehe einer WeicheisenzerreiB- 
probe bei Zugbeanspruchung berichtet. Es zigt sich, daB diese Erscheinung nur bei 
reinem Eisen oder sehr niedriggekohltem Stahl auftritt u. wahrscheinlich eine kenn- 
zeichnende Eig. eines Krystallaggregates ist. Die Erscheinung wird nicht bei Nicht- 
eisenmetallen u. niehtmetall., festen Kórpern beobachtet. Ferner tritt die Erscheinung 
plotzlich gleichzeitig mit dem Erreichen der Streckgrenze auf, u. zwar am Ende des 
ZerreiBstabes an den Abrundungen, u. pflanzt sich iiber die ganze MeBlange fort, wobei 
allerdings hóhere Spannungen erforderhch sind ais dem Beginn der Yerformung ent- 
spricht. Es wird angenommen, daB die Verformung durch ein Gleiten yersehiedener 
Lagen iibereinander stattfindet, wobei diese Lagen aus mehreren Krj'stalliten bestehen 
konnen. Diese Lagen lassen sieh in kleinere Bereiehe aufteilen, in denen der Gleit- 
vorgang einmal konstant hinsichtlich Richtung u. GroBe yerlaufen kann, das andere 
Mai aber die GróBe des Gleityorganges je nach der Gleitrichtung yersehieden sein kami. 
Die Resultante des Gleityorganges yerlauft nicht parallel zu der Oberflaehe eines recht- 
eckigen Probe3tabes. Die Yerformung des gesamten Probestabes ist die Resultierende 
der Gleityorgange in den einzelnen kleinen Bereichen. Die Verformung tritt durch 
eine Scheerbeanspruehung ein, wahrscheinlich setzt sie sich durch eine Anhaufung der 
Spannungen fort. (J. Iron Steel Inst. 132. 75—97. 1935. Manchester, Univ., Cambridge, 
St. Johns Coli.) E d e n s .

O. J. Horger, Uber den EinflufS einer Oberflachenverformung durch Walzen auf die 
Dauerfestigkeit von Stahl. An einem C-Stahl mit 0,45% C wird der EinfluB einer ober- 
flaehlichen Kaltyerformung ohne merkliche Querschnittsyerminderung auf die Dauer
festigkeit untersucht, wobei die Verss. dureh Bcstst. der Hartę sowie der Festigkeit 
des kaltyerformten Werkstoffs erganzt werden. Es zeigt sich, daB die Dauerfestigkeit 
des Werkstoffs um 24—32% erhoht wird, ferner daB das Profil der Walzen keinen 
merkbaren EinfluB auf diese Erhohung der Dauerfestigkeit hat. Unterss. uber die 
Oberflachenbesehaffenheit nach der Kaltyerformung ergeben, daB die Entstehung von 
UngleiehmaBigkeiten auf der Oberflaehe durch geeignete Wahl der Yoreilgeschwindig-
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keit beeinflufit werden kann. Durch eino 1-std. Gliihbehandlung bei 274° nach der 
Kaltyerformung laBt sich die Dauerfestigkeit um weitere 6 % erhohen. Ein Kaltreckcn 
der kaltverformten Proben durch Zugbeansprucliung bat eine Erhóhung der Dauer
festigkeit um 35% zur Folgę, wahrend das oberflacbliche Verformen yorlier kaltyer- 
formter Stiihle nicht dio Steigerung der Dauerfestigkeit zur Folgę hat wie dies beim 
oberflachlichen Verformen gegluhter Proben der Fali ist. (J. appl. Mechanics 2 . 128—36. 
Dez. 1935.) E d e n s .

W. E. Goodrich, Uber das Eindringen von geschmolzenem Weifimetall in Stahle, die 
einer Bdaslung ausgeselzt sind. Es wird iiber das Eindringen von geschmolzenem WeiB- 
metall in yerschiedene Stahlsorten, dio einer Belastung ausgcsetzt sind, berichtct. 
Dabei wird der EinfluB der Temp., der Belastungsgeschwindigkeit, der chem. Zus., 
Festigkeitseigg. u. des Gefiiges der Stahle untersucht. Es zeigt sich, daB das Ein
dringen nur stattfindet bei Zugbeanspruchungen u. daB dieses Eindringen mit zuneh- 
mender Temp. u. abnehmender Belastungsgeschwindigkeit zunimmt. Die Verss. an 
C- (0,23—0,4%), Ni- (0,43—1,2), Ni-Cr- (3,41—3,71% Ni, 0,22—1,11 % Cr), Ni-Cr-Mo- 
(1,55—3,96% Ni, 0,11— 1,36% Cr, 0,05—0,64% Mo) u. austenit. (9,26% Ni, 7,34% Mn), 
4,12% Cr, 0,63% Mo, 0,48% AV) Stahlen, dio bei 250 u. 350° durchgefiihrt werden, 
ergeben, daB aus den stat. Festigkeitseigg. nicht geschlossen werden kann auf das Yerh. 
hinsichtlich des Eindringens des WeiBmetalls. Der HaupteinfluB liegt in der Gefiigc- 
ausbldg. Bei den C- u. Ni-Stahlen ist dio Ggw. von Ferrit bei 250° yorteilhaft, bei 350° 
dagegon ohne merkUchen EinfluB. Auch bei den Ni-Cr- u. Ni-Cr-Mo-Stahlen ist die 
Ggw. des Ferrits bei der niedrigeren Temp. von Vorteil, wahrend bei der hoheren Temp. 
ein Optimum der Ferritmenge vorliegt. Wird dieses Optimum iibersehritten, so wird 
der Widerstand der betreffenden legierten Stahle gegen das Eindringen herabgesetzt. 
Ein Ni-Cr-Stalil, dessen Gefugo aus sehr feinkórnigem Sorbit mit geringen Ferritmengen 
bestand, zeigte einen besonders guten Widerstand. Hinsichtlich der KomgróBe ergibt 
sich, daB feines Kom besonders bei 250° von Vorteil ist. Eine Beziehung zwischen 
der AnlaBsprodigkeit u. dem Widerstand gegen das Eindringen des WeiBmetalls scheint 
nicht zu bestehen. (J. Iron Steel Inst. 1 3 2 . 43—64. 1935. Sheffield.) E d e n s .

Garnet P. Phillips, Uber die Kerbzahigkeit und andere mechanische Eigenschaflen 
von legiertem grauem Gufleisen. Es wird uber Kerbzahigkeitsbestst. bei einfachem u. 
mehrfachem Schlag an 38 Kupolofen- u. 20 Elektroofenschmelzen berichtet, denen 
Cr, Mo, Ni, Cu u. Ti zugesetzt wird. Diese Bestst. werden erganzt durch Ermittlung 
der Hartę, Biegefestigkeit, Durchbiegung u. Biegeatbeit, femer der ZerreiBfestigkeit, 
des Druckmoduls u. des Elastizitatsmoduls, sowie der Schlagfestigkeit durch Ver- 
anderung der Fallhóhe. Es zeigt sich, daB von den grauen GuBeisensorten die hoch 
C- u. Ni +  Mo-haltigen Sorten besonders bei Cr-Zusatz gute Kcrbzahigkeitswerte 
aufweisen. Die gróBte Kerbzahigkeit laBt sich erzielen durch Tempem von weiBen 
GuBeisensorten. Austenit. GuBeisen mit einer niedrigen Harto besitzt ebenfalls eine 
hohe Kerbzahigkeit. Weiterhin wird festgestellt, daB die Biegearbeit beim Biegevers. 
ziemhch gut mit den Ergebnissen hinsichtlich der Kerbzahigkeit iibereinstimmt. Ins- 
besondere scheint die Kerbzahigkeit bei einmaligem Schlag an bearbeiteten Proben 
besser mit der Biegearboit beim Biegevers. uberemzustimmen ais dio Schlagfestigkeit 
bei wiederholtem Schlag an unbearbeiteten Proben. (Trans. Amer. Foundrymen’s 
Ass. 6. 125—50. Dez. 1935. Chicago, 111., Inst. Harvester Co.) E d e n s .

O. Hengstenberg und E. Houdremont, Einflup des Hersldlungsverfahrem und 
£ r. AnalysenschyMnkungen auf die Hartegrenzen und die Hdrletiefe einiger schwachlegiertcr 

■ " lri:̂  uber Unterss. an 3 schwach legierten (CrNiMo, Ni, Si) Stahlen iiber die 
Abhangigkeit der Hartegrenze u. Hartetiefe voneinander sowie uber die Einflussc yer
schiedener Faktoren auf diese beiden GróBen berichtet. Dabei wird festgestellt, daB 
teinverteilto Einschliisso die Hartegrenzen erweitern, wahrend einzelne Legierungs- 
bestandteile, wie Cr u. Mo, die Hartegrenzen einengen u. die Hartetiefe yergroBern, 
andere Legierungsbestandteile liingegen, wie Si u. Ni, die Hartegrenzen erweitern u. 
gleichzeitig dio Hartetiefe yergroBern. Dabei iiberwiegen die beiden ersten Einfliisse, 
so daB in den meisten Fallen ein kleiner Hiirtebercich einer starken Durchhartung 
entsprach. Die Unterss. bestatigen die bisher festgestellten Zusammenhange zwischen 
der durch starkes Austenitkornwachstum hervorgemfenen Uberhitzungsempfindhchkeit 
u- geringer Hartetiefe. (Techn. Mitt. Krupp 3. 189—95. Nov. 1935.) E d e n s .

R. H. Greaves, Die mecJianischen Eigenschaflen von niedriglegierten Nickelslahlen, 
die au/3erdem noch Mangan enłhallen. An Stahlen mit 0,3—0,4% C, 0,5—2% Ni, 0,7 
ws 1,35% Mn sollte festgestellt werden, ob bei den ublichen Ni-Stahlen ein Teil des Ni
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durch Mn crsetzt worden kaim. Die Stiihle sind teilweise bei Tempp. zwischen 740 u. 860° 
nornuilisicrt, teils von 820—1000° in Ol gehiirtet u. nachtraglich auch angelassen, teils 
von 850" in W. abgcschreckt u. nachtraglicli auch angelassen worden. Es wird fest- 
gcstellt, daB dio Stiihle mit 0,35% C, 1% Mn, 1— 1.5% Ni im normalisierten Zustand 
bessorc Eigg. (Zugfestigkoitseigg., Brinellharto, Kerbzahigkeit) besitzen ais die bisher 
ttblichen Stiihle mit 3% Ni u. 1,4% Mn, bzw. ais dio Si-Mn-Stahle mit lioher Elasti- 
zitatsgrenze. Allerdings hftrtcn dio untcrsuchten Stiihle bei Querschnitten von etwa 
18 mm an aufwiirts bei der Olabschreekung niclit vollig durch, jedoch entsprechen die 
liigg. der olgeharteten Stiihle denjenigen der Stiihle mit 3—4% Ni u. niedrigem Mn- 
Geh. In W. hiirten alle untcrsuchten Stiihle vollig durch. Um die (Juerschnittsemp- 
rindlichkeit dieser Stiihle bei der Hiirtung in Ol zu vermeiden, geniigt eine Erhóhung 
des Mn-Gcli. auf 1,35% u. des Ni-Geh. auf 2%, wodurcli die Festigkeitseigg. auch 
verbcssert werden, oline daB die Ziihigkeit ycrloren geht. Enthalten die Stahle hohere 
Mn- oder Ni-Gehh,, so ncigen sie zur AnlaBsprodigkeit. Zusammenfassend wird fest- 
gcstcllt, daB die Ver\vcndung ólgchiirtoter u. angelassener Stahle mit 0,35—0,4% C,
I—1,3% Mn, 1% Ni an Stelle der ubliclien 3% Ni-Stahle sehr zu empfelilen sind. 
Werden sehr lioho Kcrbziihigkeitswcrte gefordert. bzw. liegen grofie Querschnitte vor, 
so ist es empfehlenswert, den C-Geh. auf 0.3% zu rerringern u. den Ni-Geh. auf 1,5 
bis 2% zu erholien. (J. Iron Steel Inst. 132. 99—116. 1935. Woolwich, Rcs. 
Dept.) E d e n s .

J. Laissus, Zcmentalion von Eiscn und Eisenlegieriingcn mit Beryllium. Be- 
traehtunc des Fe-Be-Dingramms. Bei den Verss. wurden Fe-Proben mit 0.01, 0.12.
0,36 u. 0,9% C, sowie ferner mit 0,02—0,24% Si, 0,45—0,67% Mn, 0,003—0,011% Ś 
u. 0,017—0,042% P auf dem Wege der Diffusion an Be angereichert. wobei entweder 
Be von 98% Reinheit, sowie Rest Cu, Al, Si, Na. C u. O, oder eine Fe-Be-Legierung 
mit 80% Be yerwandt wurde. Dio Zementationstempp. betrugen 800. 900, 1000, 
1100 n. lnu der Fe-Be-Legierung noch 1150° bei einer Einw.-Dauer von 2,5, 5 u. 
10 Stdn. Die mit Be angereicherten Proben wurden auf Hartę, Widerstand gegen 
osydierende Einfliisse bei liohen Tempp. u. auf Korrosionsbestandigkeit untersucht. 
Theoret, Unters. des Diffusioimorganges von Be in Elektrolyteisen. Es wurden eine 
Zono aus fester Lsg. (Fe-Be), eine Zone aus fester Lsg. mit Eutektikum, eine eutekt. 
Zono, sowie eine an Fe-Be-reiche iibereutekt. Zone beobaehtet. Die Gesamtdicke 
der zeinentiertcn Sehieht nahm mit der Behandlungstemp., besonders Ton 1000° an. 
7.u, ebenso mit der Dauer der Behandlung. Die gleiehe Dieke der zementierten Schicht 
wurde ebonfklls bei der Zementation der C-haltigen Stahle erreicht. Hierbei wurden 
folgende Zonen festgestellt: Eine Zone der fortschreitenden Perlitabnahme, eine voll- 
kommen entkohlto Zone. eine Zone der feston Lsg. von Fe-C-Be, eine unterentekt., 
eine eutekt. u. eine fibereutekt. Zone. Die Oberflachenharte der mit Be angereicherten 
Proben wurde wesentlich gesteigert u. zwar bei Elektrolyteisen von 13S auf 31S Brinell- 
Vie.kers*Kinhcitcn u. bei einem Stahl mit 0.9° „ C von 250 auf 1267 Brinell-Yiekers Ein- 
lieitcn, jeweils nach einer 10-stdg. Zementation bei 1100°. Bei den mit Be angereicherten 
Proben nimmt der Widerstand gegen oxydierende Einflusse bei Tempp. von 700—1000° 
gegenuber den nicht zementierten Proben ab. jedoch besaGen die zementierten Proben 
eine ausgezeiehnete Korroaonsbestandigkeit gegen Salze, Alkalien, organ. u. anorgan. 
Sauren. (Rev. Metallurgie S2. 293—301. 351—60. 401—22. 1935.) H o c h s t e ix .

W. Jellillghaus. Zur Kcnnłnh des ZiKistof/systems Eiscn-Tanfal. Gekiirzte 
Wiede.rgabe der C. 1936. I. 422 referierten Arbeit. (Techn. Mitt. Krupp 3. 214—15. 
Nov. 1935.) E d e k s .

R . PospiSsil. Cbe.r die. Yentendung der rastfreicn Stahle in der thttnisehm JndwtrU. 
Mecban. u. physikal. Eigg., Zus. u. Umfang der Korrosionsbestandigkeit yerschiedener 
Edelstahltypen, Anwendung bei Farbebadern. Heizschlangen, Pumpcn. Behaltem, Bier- 
fassem usw. (Chem. Obzor 10. 177—S4. 1935. Kladno.) R. K. M u lle r .

E . T. Richards, ZirdrckJtt. SprilsgyfilfgicruKgen* (Vgl. L A N C A S T E R  k B e r r y ,
C. 19S0. I. 3599 u. C o lw e ll .  C. 19S1.1. 3050.) t;berblick uber die Yorteile des Zink- 
spritzgusses tregenuber MessingpreBgnB: Billigkeit, genauere MaBhaltigkeit, langere 
Lebensdauer eler Formen usw. Haup&assen: 1 . SpritzguB mit 5—9% Sn, 21 /,— 4%'Cu, 
t\2—0,03'' „ Al. 2. Spritzgv.fi mit ca, ? Al. 3% Cu u. bis 0,1% Mg (Zamak- 
legiemngen). Die technolog. Eigg. des Zn-Spritegusses werden angegeben u. die Wichtig- 
keit der Yorwendung reinster Ansgangsmateriukn. wie Feir.zink. berrorgehoben. 
(Metall-Woehe 19S6. 52—63. 123. 15/2.) JuxGER-



1936. I. HVIII. M e t a l l u b g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  H e t a l l y e b a b b e i t u n G .  3005

N. S. Nikolajew, Ein Vorschlag fiir  „Allsowjclnormen“ fiir Kryolith und Alu- 
miniumfluorid. (Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 1437.) Normen fiir Kryolith u. A1F3: Dcfinition, 
Klassierung, Verpackung, Markierung, Probenahme, Analysenmethode fiir F, Al, Na, 
Si0 2 u. SO,,. (Leichtmetalle [russ.: Legkie Motally] 4 . Nr. 8 . 50—54. 1935.) J u n g  ER.

B. I. Iwanow und B. N. Maximenko, Verbrcnnung des Kolilenstoffs des Schaumes 
durch den Luflsauerstoff. Vorschlag, den C des Schaumes (bei der elektrolyt. Al-Ge- 
winnung) durch eine Behandlung im Drehrohr bei 700—800° zu yerbrennen; ein 
Schmelzen der Beschickung tritt dabei nicht ein; die Verbrennung des C erfolgt fast 
quantitativ. (Leichtmetalle [russ.: Legkie Metally] 4. Nr. 5. 14—18. 1935.) JuNGEK.

E. Raub, Mdngd bei der Silberblechherstdlung. III. Die durch unriehtige GieB- 
bedingungen verursachten Fehler werden erortert. (Mitt. Forsch.-Inst. Probieramtes 
Edelmetalle Staatl. Hoheren Fachsehule Schwab. Gmiind. 9. 69—75. Okt. 1935.) K u t z .

I. U. Martyntschenko, Analyse des „Bandrat“-Babbiltmehdles. Zur Analyse des 
Babbittmetalles „Bandrat“ (Sn, Sb, Cu, Pb, As, Cd) wird yom Vf. folgendes Verf. vor- 
gesehlagen: Die Probe wird in HNOa gel., H N 03 auf dem Sandbad abgedampft, Nd. 
(Su u. Sb) mit sd. h. W. aufgenommen, gekocht, filtriert, gewasehen u. nach dem Gliihen 
die Summę der Sn- u. Sb-Oxyde bestimmt. Aus dem Filtrat wird Pb mit H2S04 gefallt. 
Im Filtrat wird elektrolyt. zuerst Cu bei 0,4 Amp. u. dann auf dieselbe Elektrodo Cd 
bei 1,5 Amp. unter tropfenweisem Zugeben yon 15°/0ig. NaOH-Lsg. abgeschieden, ohne 
Stromunterbrechung die Kathode gewasehen u. die Gewichtszunahme bestimmt. Nd. 
wird von der Elektrode mit IIN 03 abgel. u. Cu bei 1,2 Amp. abgeschieden. Cd wird 
dann aus der Differenz bestimmt. Aus der Lsg. wird nach der Cu -f- Cd-Abscheidung 
Zn in alkal. Lsg. bei 1,5 Amp. auf die mit Cu-Nd. bedeckte Elektrode abgeschieden. As 
wird in einer besonderen Einwaage durch Dest. von AsC13 u. nachfolgender Titration 
mit J2 in Dicarbonatlsg. bestimmt. Einzellieiten im Original. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 3. 660—61.) V. FuNEK.

A. Nadai und c. W. Mac Gregor, Uber den Einflufi von Kerben und uber das Ahnlich- 
keitsgeselz bei der Werkstoffpriifung. Im ersten Teil der Arbeit werden theoret. Betrach- 
timgen angestellt iiber den EinfluB yon Spannungsspitzen an Kerben, femer von Proben- 
abmessungen u. geometr. Ahnlichkeiten, SchlieBlich der Priifgeschwindigkeit auf die 
Ergebnisse des ZerreiBvers. Im zweiten Teil der Arbeit wird iiber ZeiTeiBverss. an 
gekerbten Probestaben aus Stahl u. Aluminium berichlet, wobei insbesondere der 
EinfluB der piast. Yerformung beriicksichtigt wird. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 34. 
Part II. 216—28. East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electric Mfg. Co.) E d e n s .

A. Thum, Zusammcnwirken der technischen Physik mil Werksloff- und Festigkeils- 
forschuitg zu nernn Konstruklionslehren im Maschinenbau. Es wird darauf hingewiesen, 
daB es bei Vorhandensein von Kerbwrkgg. unzulassig ist, der Konstruktion die Be- 
rechnungsmethoden der klass. Mechanik zugrunde zu legen, da hierbei die Annahine 
der gleichmaBigen Spannungsvert«ilung nicht mehr zutrifft. Tf. geht auf die Móglich- 
keit der Analogieschliisse zu Stromungsvorgangen ein, um Aufzeichnungen der 
Spannungslinienfelder in Konstruktionsteilen zu erhalten. An Hand yon Beispielen 
wird ausgefiihrt, wie solche Spannungslinienfelder aufgezeichnet werden kónnen u. 
u. wie an Stellen der Spannungslinienanhaufung diese durch konstruktiye MaBnalimen 
vermindert werden kann. SchlieBlich wird auf das Studium des Dauerbruches zur 
Erkennung der GroBe u. Ursache yon Uberspannungen eingegangen, wobei es gelingt, 
den Zusammenhang zwischen Dauerbruehansatz, Dauerbruehweg u. Spannungs- 
linienfeld aufzufinden. (Z. techn. Physik 1 6 . 554—61. 1935. Darmstadt.) EdeNS.

W. Spath, Praklische Versuche an einem Werkstoffmoddl. Vf. geht zunachst auf 
sein Modeli zur Naehahmung der Vorgange in belasteten Werkstoffen ein u. berichtet 
dann uber die Ergebnisse von Belastungsyerss. wahrend eines Dauerstandyers. Die 
Nachwirkungserecheinungen werden an Hand des Modells erklart. Weiterhin wird 
uber Yerss. zur ZerreiBprufung berichtet, wobei die Unterss. einmal ohne Querverschie- 
bung, das andere Mai mit plotzlich einsetzender bzw. mit allmahlich einsetzender 
Querverschiebung durchgefiihrt werden. SchlieBlich wird der EinfluB einer mehrfaeh 
wiederholten Belastung untersucht. Auch hier ermóglieht das jModell die Naehahmung 

îner Anzahl yon bekannten Werkstoffeigg., wie Bauschingereffekt, Dampfungsabnahme 
bei wiederholter Belastung, Verfestigung, Erhóhung des Elastizitatsmoduls. Aus den 
' erss. geht femer heryor, daB die dureh Ubereinkommen festgelegten Dehngrenzen, 
wie Elastizitatsgrenze, Proportionalitatsgrenze u. Streckgrenze, in keiner klaren Be- 
ziehung zur Dauerfestigkeit stehen konnen. (Z. techn. Physik 1 6 . 539— 44. 1935. 
'»uppertal.) ‘ E d e n s .
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W em er Lueg und Anton Pomp, Erfahrungen mil dem Walzendruckpiilfer 
,,Pasopos“. E s wird ein neuer Walzendruckprufer beschrieben, der die beim Walzen 
eintretende Verschiebung des unters ten Punktes des Walzenballens der Unterwalze 
eines Walzgeriistes mifit. Weiterhin wird uber Vergleiehe dieses Verf. mit einer Fl.- 
DruckmeByorr. berichtet, wobei dic Verss. mit HartguBwalzen in Gleitlagern u. ge- 
liarteten Cr-Stahlwalzen in Walzlagern in Zweiwalzenanordnung, sowio mit geharteten 
Cr-Stahl walzen in Vierwalzenanordnung durchgefiihrt werden. (Mitt. Kaiser Willi.- 
Inst. Eisenforschg. Dusseldorf 17. 213—18. 1935.) E d e n s .

Franz Wever, Bontgentechnik in der Metallinduslrie. An Hand ausgewahlter 
Beispiele wird gezeigt, daB die Rontgenpriifung (Durchstrahlung) langst uber den 
Zustand einer bloBen bildmaBigen Besehreibung hinausgewachsen ist, u. daB sie durchaus 
zuverlassige, z a h l e n m a B i g e  Angaben iiber den Giitezustand eines Werkstiickes 
zu vermitteln yermag. Die Beispiele sind den Arbeiten yon TOFAUTE (C. 1935. II. 
1948), W a llm a n n  (C. 1935-1. 1116) u. a. entnommen. (TZ prakt. Metallbearbeitg. 45. 
457—59. 513—15. 1935. Dusseldorf.) S k a l ik s .

E. Błock und H. Menke, Itóntgenuntersuchungen in Bergbaubelrieben. DieNiitzlick- 
keit der Durchstrahlungsyerff. wird an einigen Beispielen erlautert: Priifung von 
SchmelzschweiBnahten u. StahlguBpuffern. (Gliickauf 72. 87—90. 25/1. 1936. Essen, 
AusschuB f. Bergtechnik, Warrae- u. Kraftwirtschaft.) S k a l ik s .

A. Karsten, Die rdnigenographische Feingefiigeunlersuchung in der Gieflereiprazis. 
Im wesentlichen eine Besehreibung der tragbarcn Kleinróntgeneinrichtung von 
S ie m e n s . (GieBerei 23 (N. F. 9). 57—59. 31/1.1936. Berlin.) S k a l ik s .

H. Halberstadt, Untersuchungen ton Schwciflnahten mit Bonigenstrahlen. t)ber- 
sicht. (Elektrowarme 5. 304—06. Dez. 1935. Berlin, C. H. F. M u l l e r  A.-G., Lab. 
f. Materialunters.) SKALIKS.

A. Kufferath, Die rdnigenographische Feinslrukluruntersuchung und ihr Wert fiir 
die Oberflachenuercdelung. Kurze allgemeine Angaben u. Besehreibung des Klein- 
rontgenapparates yon S I E M E N S . (Oberflachentechnik 13 . 15— 17. 21/1. 1936.
Berlin.) S k a l i k s .

A. F. Dunbar, Meiallurgische Kontrolle bei der Herstellung von Blechen und Bandem 
ai/,s Nichteisenmelallen. Genaue Besehreibung der in der austral. Munitionsfabrik 
yerwendeten Werkstoffe (Messingsorten, Cu, P-Bronze, Al-Bronze, Cu-Ni, Neusilber) 
u. ihrer Prufung. Analysen, GieBtempp., Daten uber das Walzen, Angaben iiber 
Festigkeit u. Hartę. (Metal Ind., London 47 . 603—07. 630—32. 1935. Ammunition 
Faetory of the Munitions Supply Board of Australia.) K u t z e l n i g g .

H. Reininger, Vcrbesserurg der FAgtnschaflm gesprilzter Metalluberziige durch 
nichimetallische ZwiscJienschichten und Haflgrunde. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 
34 . 7—9. 29—31. 51—53. 31/12. 1935. — C. 19 3 6 . I. 169.) K u t z e l n i g g .

Jean Billiter. Einige Besonderheiten bei der Bildimg ton Meialluberzugen. Elektro- 
lysiert man ein poliertes Pt-BIech in saurer CuS04-Lsg. sehr kurz mit sehr geringer 
Śtromdiehte, so beobachtet man u. Mk., daB sich das Cu in der Weise abgeschieden 
hat, daB die Komgrenzen des Pt u. feine Streifungen, die beide vorher unsichtbar 
waren, abgebildet werden. — Setzt man die Elektrolyse mit schwachen Stromdichten 
fort, so scheidet sich das Metali yorzugsweise auf den zunachst gebildeten kleinen 
Kryst-allchen ab. Erst bei Steigerung der Śtromdiehte bilden sich neue Keime. — 
An 2 sich gegenuberstehenden Kathoden aus gebogenem u. bis auf das Ende isoliertem 
Ag-Draht, die durch eine Pt-Anodę getrennt sind u. yon denen die eine frei ist, wahrend 
die andere in einem Stópsel steckt, treten im Verkufe der Elektrolyse von AgX03- 
Lsg. Unterschiede in der Śtromdiehte bis zu 25% auf, was mit der leichteren Diffusion 
im ersten Falle im Zusammenhang steht. (Rev. Metallurgie 3 2 . 518—21. Xov.
1935.) " ” K u t z e l n i g g .

Pace, Moderm Filtrationsprazis bei der Eleitr&plattierung. Die dem Galyano- 
techniker zur Yerfugung stehenden Yorr., Verff. u. Hilfsmittel werden besprochen. 
(Monthly Rev. Amer. Electro-Platers Soc. 22. Xr. 12. 40—48. Dez. 1935. Grand 
Rspids,’Mich. M i l l e r  Corp.) K u t z e l n i g g .

D. A. Cotton, Die optimale. MeiaUkonzeniration ton Nickelbadem. Eingehende 
esperimentelle Unters., dereń Ergebnisse in zahlreichen Sehaubildern dargestellt sind.
— Ausgangslsg.: 6  Unzen (oz.)/GsJlone Xi, 3 oz. NiCŁ,. 4 oz. H ,B03; wahrend die beiden 
letztgenannten Bestandteile konstant gehalten wurden, wuide der Gesamt-Ni-Geh- 
durch Verwendung von XiSOs zwischen 2 u. 12 oz. yariiert. Bestimmt wurden fiir 
jede gegebene Zus.: IR (I =  Stromstarke, R =  innerer Widerstand), kathod. u. anod.
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Polarisation in Abhangigkeit von der Stromdichto bei 27 u. 49°, ferner dio katliod. 
Stromausbeute u. das StreuvermSgen in Abhangigkeit voni pn-Wert. Letztero bleiben 
bis etwa 2,6—3 ph konstant (die Stromausbeute um 100%, das Streuverm6gen um 
30% nach H a r in g )  u . fallen mit weiter abnehmendcm pn stark ab. Bzgl. der Einzel- 
heiten muB auf das Original yerwiesen werden. Vf. faBt seino Ergebnisse dnhin zu- 
sammen, daB die Ni-Bader, besonders h., hóhc.r konz. sein konnten, ais oh bisher iiblich 
ist, was hóhero Stromdichten u. kiirzero Abscheidungszeiten ermOgliehcn wttrdc. 
(Monthly Rev. Amer. Electro-Platers Soc. 22. Nr. 12. 6—31. 1935.) KUTZELNIGG.

E. Raub und K. Bihlm aier, Die Unlersuchung und Ubertcachung von Nickcl- 
btidern und die Analysen von Nickelbadsalzen. Der Nachweis von Fe, Zn, Cd, Cr, Mg, 
Na, NH4, Cl, H3B 0 3 u. Citronensauro in Ni-Badern wird beschriebcn. — Zu der quanti- 
tativen Analyse ist zu sagen: sind groBere Mengen von Salzen der aromat. Sulfosiiurcn 
zugegen, so kónnen Stćirungen bei der Best. des Ni ais Ni-DimethylgIyoxim u. bei 
der Cl- u. S0 4-Best. auftreten. (Mitt. Forsch.-Inst. Probieramtes Edelmctalle Staatl. 
Hoheren Fachsehule Schwab. Gmiind 9. 61—69. Okt. 1935.) K u t z e l n i g g .

E. Raub und H. Nann, Die Untersuchung von Nickelbiidern und Nickelbadsalzen.
II. Die quantilative Beslimmung von Borsaure und Citronensaure. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Die Titration der Borsaure ist nach elektrolyt. Abscheidung des Ni u. Zers. der NH4- 
Verbb. durch Kochcn mit NaOH moglich. Wird zuviel NaOH zugesetzt ( 10 -facho 
Menge), so erhalt man infolge der hohen Salzkonz. ungenaue Werte. Es empfiehlt 
sich daher, nur 1—2 Aquivalente NaOH, bezogen auf NH,1( zu vcrwenden. •— Citronen
saure ist nur dann ohne mcrklichen EinfluB auf das Analysencrgebnis, wenn ihro Mengo 
30% der Borsaure nicht iibersteigt. Bei Ggw. von 100% Citronensliure sind die Werte 
um 6—7% zu hocli. In diesem Falle muB sie zuvor durch Oxydation mit KCI03 u. 
HCl zerstórt werden. — Zur Best. der Citronensaure in Ni-Badern bcw/ihrt sich das 
Verf. von K o g a n - B a r t e l s - V i n k e  (vgl. C. 1935. II. 3413), das genau bcschricben 
wird. (Oxydation der Citronensaure durch KMnO,, in essigsaurer Lsg. zu Aceton u. 
dessen jodometr. Best.) (Mitt. Forsch.-Inst. Probieramtes Edelmctalle Staatl. HOheren 
Fachsehule Schwab. Gmiind 9- 77—85. Nov./Dez. 1935.) K U T Z E L N IG G .

R. J. Piersol, Bldtterige Chromuberziige. Durch wiederholt unterbrocheno Ver- 
chromung werden harte Cr-t)berziige von blatterigem Aufbau erhalten, dio der Ab- 
nutzung gut widerstehen. Beispiel: Bei einer Gesamtabscheidungszeit von 10 Min. 
20-mal 30 Sek. Metallabscheidung u. je 30 Sek. Unterbrechung. (Metal Clean. Finish. 7.
587—90. Dez. 1935.) K U T Z E L N IG G .

August Eyspamer, Die Geschichte der gahanischen Verzinnung. Vf. referiert Iiber 
dio gesamte Zeitschrift-, Buch- u. Patentliteratur auf dem Gebicte der galvan. Ver- 
zinnung einschlieBlich der Sn-Abscheidung ohne auBere Stromcjuelle. (Monthly Rev. 
Amer. Electro-Platcrs Soc. 23. Nr. 1. 25—37. Jan. 1936. St. Louis, Missouri, 
Washington Univ.) K u t z e l n i g g .

Bruce Chalmers und W. D. Jones, Slreifungen auf ZinniLberzilgen auf Kupfer. 
(Metal Ind., London 47. 627—29. 635. 27/12.1935. — C. 1 9 3 6 .1 .1100.) K u t z e l n i g g .

Wallace G. Imhoff, Die Bildung und Uberwachung der Krt/sktllfliUer auf feuer- 
wzinkleni Eisen. VII. (VI. ygl. C. 1935. II. 3973.) Die giinstige Wrkg. von Al-Zuguben 
besteht hauptsaehlich in der Untcrdruckung der Oberflachenoxydation dce Bades, 
wodurch zugleich die Ausbildung von schonen u. glanzenden Krystallflittern beglinstigt 
wird („Błock Spangle“). — Al wird oft in Form seiner Lcgierung mit 98% Zn zugesetzt 
(„Brilliant Metal Flux“). (Metal Clean. Finish. 7. 595—98. Dez. 1935.) K U T Z E L N IG G .

A. R. Matthis, Belrachłungen iiber die Priifung von verzinklen Stahldrdhlen. Mit- 
tcilung der Ergebnisse der mechan. Priifung (Zugfestigkeit), der mkr. Unters., der 
Best. der Zn-Auflage auf chem. Wege (SbCl3-haltige HCl) u. eingehendo ErOrterung 
der Fehlerąuellen der PBEECE-Probe (wiederholtes Tauchen des Drahtes in CuSO<- 
Lsg.; Probe auf GleichmaBigkeit des t)berzuges!) auf Grund von zahlreichcn cxpcri- 
mentellen Werten. — Vorsehlage zur Abanderung dieses Pr(ifverf. — Zusammen- 
stellung des Verh. yon Fe, Zn u. Fe-Zn gegen verd., anorgan. u. organ. Sauren, gegen 
Lsgg- von KCNS, K4Fe(CN)6, NH4HC03 u. Tannin-H20 2. (Quatorz. Congr. Chim. 
md. Paris 1934. Commun. 2. 25 Seiten. 1935.) , K u t z e l n i c g .

E. T. Gili und R. Goodacre, Obtr die Dauerfestigkeilseigenschaften ton palen- 
łierlem Slahldrahł. II. Einflufi einer Wdrmebehandlung bei niedrigen Temperatur en. 
Ausfuhrliehe Wiedergabe der C. 193 6 .1. 421 referierten Arbeit. (J. Iron Steel Inst. 132. 
143—77. 1935. Musselburgh.) E dens.
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P. Beljajewund J. Birman, Eleklrolytische 'Ve.rble.iung von chemischen Apparaluiręn. 
Ais Bad fiir (lic elektrolyt. Verblciung wird folgende Lsg. empfoklen: 87—261 g PbSiF0, 
18—72 g H2SiF,|, 5 g H3B 03, 1—2 g Tischlerleim (im Liter). Die Elcktrolyse wird boi 
Z i miner temp. mit einer Stromdichtc yon 1—3 Amp./qdm ausgefuhrt. Statt PbSiF0 
u. I-IaSiF„ kann man aueh z. B. 2B0 g H,SiFc +  34 g Bleiglatte verwenden. Die auf- 
zutragendc Schichtstiirke richtet sich nach dem Verwendungszweck: fiir stark korro- 
diercndo Reagonzien 1—2 mm, fiir die Erhohung der Bestandigkeit des Fe gegeniiber 
Luft, Olen oder neutralen Stoffen geniigt sehon eine Schichtdicke von 0,003—0,01 mm. 
Zu yerbleiende Rolire werden zweckmaflig waagcrecht in das Bad eingehangt. (Chimstroi 
| russ.: Chimstroi] 7. 426—2S. 1935. Moskau, Karpow-Inst.) R. K. M u l le r .

Ernst Greger, Ai/.s der Praxis des honwgenen Verbleiens. Von Lichtbildern unter- 
attttzto Beschreibung des Auskloidens von App. mit Blei. Damit das geschmolzene 
Pb auf dem Fe haftet, muB dieses gut abgcbcizt u. dann diinn yerzinnt werden (Ver- 
roiben des geschmolzenen Sn mit Asbestwolle). Die Pb-Schieht wird im aUgemeinen
3—4 mm diek gewiihlt, kann aber aueh 10 mm betragen. (Apparatebau 4 8 . 23—25. 
31/1. 1936.) K u t z e l n i g g .

W. A. Koehler, VergoIdungsverfahren. Yersehiedene Vorschriften fiir das An- 
setzen von Goldbadern. (Metal Clean. Finish. 7. 591—93. Dez. 1935. West Virginia 
Uniy,, Eng. Dopt.) K u t z e l n i g g .

Alexandre Glazunoy, Ein nęties Yerfahren zur Bestimmung der Gule von Metall-
iibcrzilgen. Das mit einem edleren Uberzug yersehene Metali wird in der Lsg. eines 
Reagcns anod. aufgelóst, das nur mit dcm Grundmctall unter Bldg. einer gefarbten 
Yerb. rcagiert. Sind die Oberflaehe des Yers.-Stiickes, die Zeit bis zum Auftreten 
der Farbung u. die Stromdichte bekannt, so kann die Dicke des Cberzuges an der Stelle, 
wo sie am geringsten ist, berechnet werden. — Fur Au auf Sn eignet sich Phosphor- 
molybdansaure (blaue Flccken), fiir Au oder Ag auf CuK,Fc(CN)6, fiir Cu auf Fe Di- 
methylglyoxim (dunkelrote Farbung). (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Com-
mun. 1. 4 Seiten. 1935.) K u t z e l n i g g .

L. C. Bannister. Die Pnifung von ełcki roiylisch abgesehiedenen Uberzugen. Krit. 
Betrachtuńgen, die zu dem Schlussc. fiihren, daB bei der Bewertung der Uberziige 
in erstor Linie eine entsprechende Mindestdieke maBgebend sein soli. (Metal Clean. 
Finish. 7. 539—42. 545— 16. X o\\ 1935.) K u t z e l n i g g .

C. E. Heussner. Die mikroskopische Yermcssutig eon MelaUubcrzugen. Die Schnitte 
werden an solchen Stellen gelegt, wo die geringste Kiederschlagsdickc zu erwarten 
ist, wobei man sich einer Bandsage bedient. Zum Zwecke des Schleifens u. Polierens 
werden sie in geeigneten Klammem eingespannt. Die Messung erfolgt am besten bei 
etwa 500-faehcr YergróBerung. — Man erhalt auf diese Art im aUgemeinen ein wenig 
hóhcre Werte ais durch chem. Analyse (Schnittfuhrung nicht ganz senkrecht!). — 
Die Arbeit enthalt einige typ. Sehliffbilder u. Zusammenstellungen gemessener Werte. 
(Monthly Rey. Amor. Elcctro-Platcrs Soc. 23. Xr. 1. 5—20. Jan. 1936.) K u t z e l n i g g .

A. G. C. Gwyer und N. D. Pnllen. Oxydhauie auf Aluminium und seinen Legie- 
rmigen. ihre Erzeugwng und ihre Eigenschaften. Das mkr. Studium der Querschnitte 
zeigt, daB 3 yersehiedene Yerf. der anod. Oxydation (Chromsaure, Osalsaure, Schwefel- 
sanre) bei Al-Cu-Legiernngen aueh yerschieden beschaffene Osydfilme ergeben.
1 . CrOg-Te)/.: Al mit 3 u. 6 ° /„ Cu gibt einen duimen, unregelmaBigen Film; Warme- 
behandlung der Legierung bei 510° ist yon gunstigem EinfluB. Auf Al mit 9 u. 12% 
Cu bildet sich wenig oder gar kein Film, wahrend das Cu in tieferen Sehichten an- 
gegriffen wird. Warmebehandlung ist ohne EinfluB. — 2. Oxchaurevcrf.: Die Gxyd- 
filme sind weit dicker u. gleichmaBiger. Aueh die Legierung mit 12% laBt sich ohne 
wc.iteres anod. behandeln. Warmebehandlung erhoht bei den niedrigprozentigen 
Legierungen die Dicke u. GleichmaBigkeit, yermindert sie aber bei den hoehprozentigen.
3. H*SOt -Y< ?/.: Legierungen mit 3 u. 6 ° „ Cn geben gute Filme, bei 9 u. 12° „ Cu Tendenz 
zum Angriff im Inneren. —  Arbeitsbedingungen u. gemessene Dicken sind in einer 
Tabelle zusa.rame.ngestellt, zahlreiche Lichtbilder. — Im Falle einer Legierung mit 
13% Zn war der Stromyerbrauch mit Chrom- oder Schwefelsaure etwa gleich, mit 
Oxalsanrc aber 5 mai so boch. Demcntsprechcnd ist die Filmdicke in den 3 FŁllen auBer- 
ordentlich yerschieden. Die auf Al-Si-Legiernngen entstehenden braunen bis schwarzen 
Filme enthaltcn freies Si in Form yon Krystallen. (Rey. Metallurgie 3 2 . 658— 67. 
Dez. 1935. British Aluminium Comp.) K u t z e l n i g g .

G. C. S-omig. Ein neues Jłostsdiutzi-crfahrnu das dcm Ycsbiegcn standhaiL 'Wird 
Fe-Bleeh vor dem Ladrieren dcm ,,Cromodizing“ genann1.cn Yerf. unterworfen, so



rostet es auch nach dem Vcrbiegcn nicht, da dic dunne Schutzsohielit mechan. Bo- 
anspruchung gut widersteht. Hauptanwendungsgebict: Autobcstandteile. — Ab- 
bildungcn zeigen den starken Unterschied des Verh. der behandelten u. unboliandoltcn 
Bleclie bei der Salzspriihprobe. (Metal Clcan. Finish. 7. 553—50. 559—(iO. Nov. 1035. 
Amblcr, Pa., Am. Chem. Paint Co.) KUTZELNIGG.

Harry Mac Fayden, Melallfdrben. Vcrschiedcne Rozepte aus der Praxis der 
Metalloberflachenbehandlung. (Vcrzinnen u. Verkupfern ohne iiufleren Stroni, Lackieren 
von verzinktem Fe, Vernickeln von WeiBblech usw.) (Monthly Rcv. Amer. Eleetro- 
Platers Soc. 2 2 . Nr. 11. 13—19. Nov. 1935.) KUTZELNIGG.

Fred B. Jacobs, Die Verwenduwj von IIilfsvorriclUungen beim Poliercn. Be- 
schrcibung von Haltevorrichtungen, die sich beim Poliercn von Nahmaschinenbestand- 
tcilen, das von Hand aus erfolgen muB, bcwiihrten. (Metal Clean. Finish. 7. 543—45. 
Nov. 1935.) KUTZELNIGG.

A. J. Gopius, Die Korrosion der Bleikabdumhullungcn. tJberblick auf Grund der 
Literatur. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki 
i Techniki] 19 3 5 . N r. 8. 26— 34.) R. IC. MOi .l e r .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Edward P. F le
ming, Salt Lake City, Utah, V. St. A., Schweberoslierfahren, bei dem dio Erze mit 
einem Teil der benotigten Róstluft tangential in den oberen Teil eines erhitzten Ofen- 
raumes mit kreisformigem Quersehnitt eingeblascn werden, wahrend der Rest der 
Rostluft am Boden des Raumes eingefiihrt wird u. die Abgase in der Mitte des Raumes 
durch ein von oben her eingefuhrtes Rohr abgeleitet werden, das an seinem unteren 
Ende Prallbleche besitzt, um die Gasbewegung abzubrcmsen (ygl. E.P. 413134; C. 1934.
II. 3042). Zur Erzielung einer besseren Trennung von Festteilchcn u. Gasen umgibt 
man das Rohr mit einem nach unten zu kon. erweiterten Mantel, so daB die Gaso u. 
Sehwebeteilchen gezwungen werden, am Rande des Ofenraumes entlang zu streichen. 
Hierdurch wird eine Verstarkung der Schleuderwrkg. auf die Festteilchcn erreieht, 
so daB diese nach auBen wandern u. am Ofenrand niederfallen. Von liicr aus werden 
sie mittels eines Riihrwerkes zu Mitte befórdert u. ausgetragen. Dabei findet gleich
zeitig eine Fertigróstung statt. (A. P. 2 026 622 vom 31/1. 1934, ausg. 7/1.
1936.) G e is z le r .

Karl Koller und Sigmund Galócsy, Budapcst, Yerhiitlen eisenhaltiger Erze, im, 
Hoehofen. Man fiihrt einen Teil des erforderlichen C u. des 0 2 in Form einer h. Gas- 
mischung (Flamme) ein, die in einem mit dem Hoehofen organ, zusammenhiingenden 
primaren Verbrennungsraum durch Behandeln von beliebigem Brennstoff mit k. oder 
yorgewarmter Luft, 0 2 oder an 0 2 angereicherter Luft erhalten worden ist. Man kann 
in den Hoehofen auBerdem uberechussige Luft oder 0 2 einfUhrcn. l)ie der primaren 
Brennzone zugefiihrte Luft kann gemaB den Erfordernissen des Hochofens mit CO oder 
Vi .-Dampf gemischt werden. Man kann die Gichtgase des Hochofens ais primSren 
Brennstoff yerwenden. Die in der primaren Verbrennungsstufe auftretende Warme 
"ird zum Vorwarmen der Geblaseluft oder zur Erzeugung von W.-Dampf verwendet. 
(Ung. P. 113 654 vom 12/5. 1934, ausg. 2/1. 1936.) Maas.

Patentaktiebolaget Grondal-Ramen, Stockholm, Schmdzen von Erzen. Zu 
Belg. P. 353 678; C. 1931- I. 354 ist nachzutragen, daB bei Cu-haltigen Erzen man auf 
die Entstehung eines Kupfersteins hinarbeitet. Das beim AbrOsten des Steins u. des 
femkómigen Pyritabfalls entstehende S 0 2 wird der Geblaseluft des Schmelzofens zu- 
gesetzt. Der Geh. an freiem S u. S-Verbb. in den Schmelzofenabgasen wird durch 
Kondensations-, elektrostat. u. katalyt. Verff. ais freier S gewonnen. (Ung. P. 113 615 
vom 23/2. 1934, ausg. 2/1. 1936.) M aas.

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pa., iibert. von: Philip T. Stroup, 
New Kensington, Pa., V. St. A., Beharullung von Aluminium u. seinen Legierungen. 
um zu yermeiden, daB nach einer Warmebehandlung an der Oberflache von Werk- 
stueken aus den genannten Stoffen Gasblasen auftreten, behandelt man das ge- 
schmolzene Metali yor dem GieBen mit 0,05—5% NaBF4. Durch die Verb, werden 
weder Na, noch B in das behandelte Metali eingefiihrt. (A. P. 2 024 751 vom 14/2.
1934, ausg. 17/12. 1935.) ' G e is z l e r .

Aluminium Co. of America, Pittsburg, Pa., iibert. von: Louis W. Kempf 
ynd Walter A. Dean, Cleyeland, Ohio, V. St, A., AluminiumU/jierung, bestehend aus 
je 1—4 */# pb u. Bi, je’0,5— 4% Mg u. Si u. Al ais Rest. Die Legierungen sind so gut 
zerspanbar, daB sie in Automaten bearbeitet werden konnen, Bei hoher Schnitt-
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geschwindigkeit wird ein kurzor, briichiger Span erhalten, ohno daB die Sclmeidwerk- 
zeuge erheblicli angegriffen werden. Die bearheitete Oberflache des Werkstuckes ist 
glatt u. glanzend. (A. P. 2026  541 vom  18/9. 1933, ausg. 7/1. 1936.) GEISZLER.

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pa, iibert. von: Louis W. Kempf 
und Walter A. Dean, Cleyeland, Ohio, V. St. A., Aluminiumlegierung, bestohend aus
0,3—4% Cu, 0,2—3% Mg, 7—15% Si, 0,5—7% Ni, 0,1—6% Cd, Pb oder Bi oder 2 
oder 3 dieser Metalle, wobei der Mindestgeh. dieser Einzelelcmente 0,1% betragt, wahrend 
ihre Summę 6 % nicht iiberschreiten darf. Al bildet den Rest. Durch den Zusatz 
von Pb, Bi oder Cd soli eine unregelmaCige Verteilung der Si-Teilchen in der Legierung, 
was eine schlechte Zerspanbarkeit yerursacht, vermieden werden. Die bearbeitete 
Oberflache der Werkstoffe, die sich besonders zur Herst. von Kolben fiir Brenn- 
kraftmaschinen eignen, ist glatt u. glanzend. AuBerdem werden die Bearbeitungs- 
wTerkzeugo nur wenig angegriffen. (A. PP. 2 026 544, 2 026 567, 2 026 568, 2 026 569, 
2 026 570, 2026  571 u. 2026  572 vom 18/9. 1933, ausg. 7/1. 1936.) G e i s z l e r .

Electro Metallurgical Co., V. St. A., Entfemung von Zinn aus Nioblegierungen, 
die z. B. durch Red. Sn enthaltender Nb-Erze mit C, Al oder Si erhalten wurden. Die 
Red. wird so geleitet, daB in der erhaltenen Legierung Nb in etwa 6,5-facher Mcnge 
des Si yorhanden ist, worauf man aus der zerkleinerten Legierung das Sn mit Saure, 
vorzugsweise HCl, auslaugt. Es wird angenommen, daB das Nb in der Legierung ais 
unl. Nb2Si Torliegt. (F. P. 785 667 vom 14/2. 1935, ausg. 16/8. 1935. A. Prior. 
21/3. 1934.) G e i s z l e r .

L. D. Caulk Co., iibert. von: James R. Stack, Milford, Del., V. St. A., Silber- 
legierung zur Herst. yon Amalgamen fiir Zahnfullungen, bestehend aus mindestens 
65% Ag, mindestens 25% Sn u. 0,06— 1% Be. AuBerdem kann die Legierung noch 
bis zu 6 % Cu u. bis zu 2% Zn erhalten. Durch das Be sollen Hartę u. Festigkeit des 
Amalgams gesteigert werden. (A. P. 2 024 545 vom 4/10. 1933, ausg 17/12.
1935.) “ G e i s z l e r .

Frank A. Hunter, iibert. yon: Carl Wunderle, St. Louis, Mo., V. St. A., Her-
stdlung von Lotmittdn. 12 Unzen Pb werden unter Zusatz yon 0,25 g NH4C1 in einem 
Tiegel geschmolzen. Nach Durchriihren der Schmelze wird die sich auf der Oberflache 
ansammelnde Schlacke abgeschopft. Dann werden 3,13 Unzen Sn u. 0,87 Bi hinzu- 
gefugt. Das Lótmittel yerfarbt sich nicht, bildet keine Schlacke u. eignet sich daher 
fur selbsttatige Lotyorr. (A. P. 2 025 323 vom 1/10. 1934, ausg. 24/12. 1935.) M a rk h .

G-esellschaft fiir Chemische Industrie, Basel, Schweiz, Schweip- und Ldimittd, 
im wesentlichen bestehend aus: BaCl2 u. NaCl, wobei BaCl2 im t)berschuB yorhanden 
ist. Beispiel: 60% CaClj, 25 NaCl, 5 CaCl2, 5 MgClj, 5 NaF. Die Bestandteile kónnen 
zusammengeschmolzen u. dann pulyerisiert Verwendung finden. Das Mittel eignet 
sich besonders zum SchweiBen yon Al u. seinen Legierungen. (Schwz. P. 178 843 
Tom 3/10. 1934, ausg. 16/11. 1935.) M a r k h o f f .

Revere Copper & Brass Inc., iibert. yon: Richard A. W ilkins, Rome, N. Y., 
V. St. A., Schtceifidrahi, bestehend aus einer Legierung yon 35—50% Zn, 0,05—0,3 Si,
0,25— 5 Ni, 0,25—3 Fe u. Rest Cu, gegebenenfalls mit einem weiteren Zusatz von 0,2 Mn 
u. mehr. Die Legierung besitzt einen niedrigeren F., ist leichtfl. u. liefert dichte u. 
widerstandsfahige SchweiBnahte. (A. P. 2 027 330 vom 8/3. 1935, ausg. 7/1.
1936.) ~ M a r k h o f f .

American Brass Co., Waterbury, Conn., ubert. von: Homer W. Butterbaugh.
Kenosha, Wis., V. St. A., SchweijidraJit, bestehend aus 55—65% Cu, 0,1—3 Ni, 0,02 
bis 0,75 Si, 31,25— 14,88 Zn, insbesondere aus 57,5 Cu, 41,5 Zn, 0,75 Ni u. 0,25 Si. 
Der Draht eignet sich sowohl zum SchweiBen yon Fe, ais aueh von Cu u. dessen Legie
rungen. (A. P. 2 028 317 vom 5/3. 1935, ausg. 21/1. 1936.) M a r k h o f f .

Standard Oil Co., Chicago, HI., ubert. von: Vanderveer Voorhees, Ind., Spar- 
beize. Ais Sparbeize werden die organ. Basen rerwendet. die in den aus Schiefer, Torf 
oder Braunkohle hergesłellten minerał. Olen enthalten sind. Die organ. Basen werden 
gewonnen, indem die Ole mit H .S 0 4 behandelt werden. Die Saure wird alsdann mit 
NaOH oder Kalk neutralisiert, wobei sich die organ. Basen ais eine ólige Schicht auf 
der FI. abscheiden. An Stelle Ton H .S0 4 kann auch eine Behandlung der Ole mit S02 
Torgenommen werden, worauf uberschussiges SO. durch Erhitzen entfemt wird. 
(A. P. 2 005 605 rom 28/11. 1931, ausg. 18/6. 19351) H o g e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., ubert. von: 
Frederick B. Downing und Herbert W. Walker, Sparbeize, Ais Sparbeize werden 
Stoffe yerwendet, die durch Kondensation eines Amins u. eines sulfonierten aromat.



Amins mit oinom Aldehyd erhalten werden. ZweokmlBig folgt noch oino woitoro Kondon- 
sation mit CS2. Beispiol: 186 Anilin werden gomischt mit einer Leg., dio aus .'182 Suil- 
anilsSure u. 1000 NftOH-Lsg. (8%ig.) besteht. D Icbo Anilin ■Natrlum-Sulfanilatinisohung 
wird langsam zu 200 Acetaldehyd zugegoben, wobei dio Toinp. unlor !i0° gohalton wini. 
Nach der Mischung wird 1 Stde. auf1 50— 60° erhitzt. Das Kle.-Prod, wird duroh 
Erhitzen gctrocknet, worauf es einen guten Zusatz Hir BoissbAdcr darstollt. Man kann 
auch das Rk.-Prod. mit 228 GS„ mischen u. liiorauf bei 50—60° wtthrond !l Stdn. am 
Ruckfluflktihler erhitzen. Hicrauf wird unzors. CSa durch Vakuumdest. ontfornt u. 
das Rk.-Prod. durch Erhitzen getrocknet. Es ItOnnon dio vorśohlodonstcn Amino, 
wio Anilin, o-Toluidin, p-Toluidin, Xylidin, Athanolamin, IhUylamin, Diphniylamin, 
Piperidin, fernor die verschicdcnsten sulfoniortcn aromat. Amino, wio Snlfanilmuri', 
Me.lanilmu.rc, 2-Naphthy1amin-5: 8-disulfonsdurc, u. schliefilioh dio yorseniodenston 
Aldehyde, wie Acetaldehyd, Hcptaldehyd, Formaldehyd in boliobigor Zusammonstollung 
vcnvendot werden. (A. P. 2 016 035 vom 3/12. 1981, ausg, 1 / 1 0 , 1985.) IWOHI,.

Chemical Construction Corp., Charlotte, N. O., tlbort, von: Hechonbloiknor, 
Aufarbcitcn von Be.izlosungcn. Aus den sehwefelsauron Bor/.lsgg. wird das Fo804 duroh 
Krystallisation abgeschicden. Dieses FoSO,, wird nach dom Entwfissorn mit Kohlo 
erhitzt, wodurch cin Gas mit 6 % S 0 2 u. Fo20 3 erhalten wird. Das SO, wird zur Horst. 
von HjSO., yerwendot, w&hrond das Fc2Or, nach dom EntComen der lot/,ton Spuron 
von S 0 2 ais solches weiter yorwondet werden kann. (A. P. 2006  693 vom 8/5. 1982, 
ausg. 2/7. 1935.) HflOEL.

H. H. Robertson Co., iibert. yon: James Howard Young und Dean Storling 
Hubbel, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Feuerfcuter Sr.hutziibe.rzwj fiir Metallc. Stahlbloch 
wird zunachst mit einer Asphaltschicht, dann mit oinor Filzsobioht liborzogon, auf dio 
dann eine Schicht Magnesiazcrnent aufgebracht wird, (Can. P. 349 310 vom 29/10.
1934, ausg. 2/4. 1935.) ____  _ MAHKIIOFiF.

Hugo Krause, Galyanotcchnik (Galyanostcgio und Galvanop]astik). 7. noui boarb. u. vorm. 
Aufl. Łeipzig: Jilnockc 1930. (VIII, 27/3 S.) 8°. Blbllothok d. gon. Technik 281. 
M. 0.40.

[rus3.] Low Alexejowitsch Lasarow, Dio BogonschwoifJung durch Woolisolstrom von Stulił 
goringer Dicko. Moskau-Lcningrad: Onti 1035. (02 8.) Rbl. 250.

[russ.] W. W. Schapowalow und M. X. Slotnikow, Das Ziohen von Kupfor- u, Aluminium- 
drithton. Leningrad-Moskau: Onti 1935. (123 S.) Rbl. 1.75.

[russ.] Grigori Nikolajewitsch Woronln, Gu 13oip.cn ais GioSmatcrial. J)as GieOon in Pormon, 
Reinigung u. Aufnahme dos Guhsch. Loningrad-Moskau: Onti 1035. (II, I1HH.) 
Rbl. 1.60.

IX. Organische Industrie.
L. Tschaschnik, Abhdngigkeil der Aushculm der Anlayen zur McthanalHyntkw. 

von lerschiedenen Faktoren. Aus der Konatanten A' der Mcthanolsyntheso, dom Go- 
samtdruck P  (Atmospharen), dem Frischgasyol. A (cbm), dem Umlaufgasvol. M (ebm), 
dem Gleiehgewichtsgch. x  an Mcthanol im Gaseemisch, dem Geh. i des PrJschgasoH 
an inerten Gasen, dem Grade K', bis zu dem das Glclchgcwjoht orrćicht Ist, u, der 
Methanolproduktion C (kg) leitet Vf. folgende Gleichungen ab:

1936.1. H„. Obganische Industrie. 3011

i ,
1 * ; A

2) O--* 1,43 M -K '

Mit Hilfe dieser Gleichungen wird die Produktivit&t der Anlago berechnot. Unlor don 
Arbeitsbedingungen (M -K' <L 7000) ergibt eine Verdoppelung der Umbiufgeschwindig- 
keit oder der Aktiyitat des KatalyBators eine Zunabme der ProduktiviUlt um 16%  
oder etwas weniger, Verminderung von i  yon 0,1 auf 0,05 ( 1 0 - r  5%) ftihrfc zu einer 
Verbesserung um ca. 20°/0. Bei 300 statt bei 400° wirksame Katalysatoren bringen 
eine Verbe8serung um ca. 19°/o- Vf. gibt ein Kuryenbild ais Anwendungsbeispiol. 
(Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 416— 18. 1935, Stalinogorsk.) R . K. MUJ.r.ER.

C. Schopf und H. Klapproth, Uber eine /Szplosion bei der Uamtellung von 
Guanidinnilrał aus Rhodanammonium. Bericht Iiber eine heftige ExploBlon, die sich 
bei einem Vers. zur Darst. yon Guanidinnitrat nach G o c k k l  (C, 1036. 11, 2281) 
ereignete. —  In einer Erwiderung legt H. Gockel dio mOglichen Ursochen dfcser 
Explosion dar. (Angew. Chem. 49. 23. 4/1. 1936. Darmstadt, Techn. Hoehsch,) PANO.
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W. I. Kusnetzow und P. M. Aranowitsch, Zur Frage de) Gewinnung ton Di- 
;phenylthiohamsłoff. Die Ausbeute an Diphenylthioharnstoff aus Anilin u. CS2 in Ggw. 
von NaOH steigt mit der Temp. u. fallt bei Verdiinnung des CS2 mit Bzl. oder bei 
W.-Zusatz. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 
953—54. 1935.) ______ _____ _____  B a y e r .

Purdue Research Foundation, iibert. von: Henry B. Hass und Earl T. M cBee,
West Łafayette, Ind., V. St. A., Chlorieren ton Kolilenicasserstoffen. KW-stoffo der 
Paraffin-, Naphthen- oder aromat. Reihe oder ihrc Cl-Prodd. werden auf Rk.-Tempp. 
(250—700°), wenn notwendig auch das Cl2, erhitzt u. bei diescn T em pp . mit Cl derart 
gemischt, daB unter Vermeidung einer Flammo eine turbuiente Strómung entstelit. 
Durch dieses Verf. tritt die bevorzugte Bldg. der primaren Cl-Subslilutionsprodd. ein. 
Licht u. Katalysatoren werden nicht angewandt. Polychlorverbb. erhalt man durch 
Erhohen der Cl2-Menge odor durch Zuruckfiihren der Monoch!orverbb. Man erhalt 
aus Isobutan bei 450—500° 1,3- neben 1,2- (Kp. 103°) u. l,l-Dichlor-2-mcthylpropan 
(Kp. 108°) u. andere Mono- wie Polychloride. Das l,3-Dichlor-2-methylpropan ist eine 
klare, farblose Fl. K p . 136,4°, D .20 1,131, bei n. Temp. nicht entziindbar. Verwendung 
ais Rcinigungsfl. (A. P. 2004  072 vom 1/2.1932, ausg. 4/6.1935.) K o n ig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Samuel Lenher, Wilmington, 
Del., V. St. A., Polymerisation ton Olefinen. Olefine mit < 1 0  C-Atomen werden in 
Ggw. geringer Mengen (zwischen ca. 0,5 u. 5%) 0 2, gegebenenfalls verd. mit Gasen, 
wie N2, CH4, bei 400—700° in Rk.-Gefafien, die den Gasen einen geringen Widerstand 
bieten, zu hoheren Olefinen polymerisiert. Der ProzeB wrird im allgemeinen kontinuier- 
lich betrieben, dabei werden die Gase im Kreislauf gefiihrt u. die Polymerisationsprodd. 
auf iibliche Weise abgetrennt. (A. P. 2 000 964 vom 27/1. 1933, ausg. 14/5. 1935.
E. P. 432 430 vom 26/1. 1934, ausg. 22/8. 1935. Aust. P. 16 005/1934 vom 18/1.
1934, ausg. 9/8. 1934. A. Prior. 27/1. 1933.) P r o b s t .

W alter Philip Joshua, Cheam, Herbert Muggleton Stanley, Tadworth, und 
John Blair Dymock, Sutton, England, Alkohole aus Olefinen u. W.-Dampf bei hohen 
Tempp. (100—350°) u. n. oder erhohten Drucken (bis etwa 250 at) in Ggw. eines B ent- 
haltenden i?3P 0 4-Katalysators, der neben B  noeh Cu oder Fe oder Mn enthiilt, u. in 
dem die H3P 04-Menge gróBer ist ais zur Bldg. des Orthophospliats notig ist. (A. P.
2 009 775 vom 22/12. 1933, ausg. 30/7. 1935.) K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Methanolreinigung. Roher 
CH[0 (I), beliebiger Herkunft, wird mit W. in einer Zentrifuge innig gemischt u. an- 
schlieBend in eine ol- u. I-haltige Schicht getrennt. Die erhaltenen Ole kónnen zu wert- 
vollen Prodd. hvdriert werden. (F. P. 791729 vom 26/6. 1935, ausg. 16/12. 1935.
D. Prior. 11/7. 1934.) KONIG.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: John C. W oodhouse, Wilming- 
ton, Del., Herstellung ton Athern, insbesondere ton Dimethylather. Erhitzter C H fl (1)
oder ein anderer Alkohol oder ein Alkoholgemisch wird unter Druck (1—200 at) u. bei
hohen Tempp. (175—500°) iiber einen wasserabspaltenden Katalysator geleitet. Das 
uberschiissige I u. W. wird durch Rektifizieren vom Ather getrennt u. dieser kondensiert. 
Die einzelnen Rk.-Stufen werden unter annahernd gleichem Druck in einer geschlossenen 
Anlage unter Wiedenrerwertung der Warme u. des I im Kreislauf durchgefiihrt. — 
200—30 000, z. B. 5000 Vol./Stde. I leitet man bei 175—500°, z. B. 350— 400° u. 1—200, 
z. B. 15 at iiber 1 Vol. des Katalysators [Al-Oxyd, bei 300° entwassertes Al(0H)3, bas. 
Al-Sulfat, Al-Phosphat, BaO, Siliragel u. dgl.]. (A. P. 2 014408 vom 28/5. 1931, ausg. 
17/9.1935.) K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Propyldtlier (I). Man entfernt 
I aus Gemischen mit Propylalkohol durch Dest., indem man in dem zu dest. Gemisch 
standig einen derartigen Ii’.-Geh. halt, daB der I mit dem W. ais konstant sd. Minimum- 
gemisch ubergeht. (F. P. 792 878 vom 24/7. 1935, ausg. 1 1 / 1 . 1936. D. Prior. 3/8-
1934.) K o n ig .

Bohme Fettchemie-Ges. m. b. H. (Erfinder: Ernst Liibbe, Chemnitz), Her- 
stdlung hochnwlekularer Olykole, dad. gek., daB man Oxyfettsauren mit 8—22 C-Atomen 
in Form ihrer Alkalisalze bei hoher Anodenstromdichte der Elektrolyse untenvirft. — 
Ricinolśaure ergibt ein Glykol CMH660 E, Hydrosylzahl 221, JZ. 100. — Diozystearinsaure 
gibt weiBe Krystalle, F. 121°, Hydrosylzahl 411 (berechnet 413), VZ. u. SZ. 0, neben 
eiuem leicht braunlich gefarbten 01, das beim Stehen erstarrt u. folgende Kennzahlen 
aufweist: Hvdroxylzahl 394, VZ. u. SZ. 0. Die Glykole finden Yerwendung ais Ersatz
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fiir Wachse, zur Herst. von TexlilhilfsmiUdn. (D. R. P. 624 331 KI. 12o vom 21/10.
1934, ausg. 23/1. 1936.) ' K o n ig .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, iibert. von: Thomas Ramsay
Paterson, Schottland, Pentaerythrit (I). Man lcitet in dio Mischung von W., Ca(OII),, 
(H) u. CH,0 bei Tempp. von 40—50° allmahlich CH3CHO (III) ein. II wird in 30- biś 
^0%ig. UberschuB auf I bcrechnet angcwandt. Nach der Bldg. von I wird II mit H.,SOj 
ausgefallt u. abfiltriert. Ausbeuto 80%. (A. P. 2 011 589 vom 8/7. 1932, ausg. 20/8.
1935.) K o n ig .

A. O. Smith Corp., Milwaukee, iibert. von: Rudolph L. Hasche, Whitcfish Bay,
Wis., V. St. A., Konzenlrieren von wasscrigen Formaldcliydlósungen durch Erhitzen 
der wass. Lsg. auf Tempp. iiber dcm Kp. der Lsg. in Ggw. von 1. Stoffen, die indifferent 
gegenuber CH20  sind u. mit dem Losungsm. Hydrate bilden. Venvendung findon: 
CaCl2, MgCl2 u. ZnCL. Vor der Dest. fiigt man dor Lsg. schaumyerhindcmdo Stoffe, 
wie Amylalkokol, Paraffinol, Maisol u. dgl. zu. (A. P. 2 015180 vom 25/11. 1932, 
ausg. 24/9. 1935.) _ K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Rosinsky, 
Oppau), Herstellung von Acetaldehyd (I) aus Acetylen (II), dad. gek., daB man dio fiir die 
Herst. von I aus II verwcndeten Anhydrosauren regeneriort, indem man sio mit neu- 
tralen Adsorptionsmitteln, zweckmiiCig unter Erwiirmen u. Riihren, behandelt, u. don 
sieh hierbei bildenden Schlamm von der Lsg. abtrcnnt. (D. R. P. 623 877 K I. 12o vom 
15/2. 1930, ausg. 11/1. 1936. Zus. zu D. R. P. 620 402; C. 1935. II. 4410.) K o n ig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Ilcrslellung ge-
saltigler Ketone mit hoherer C-Atomzahl ais dio sekundaren Alkohole, aus denen nie 
hergestellt werden. Man leitet die Diimpfc sekundarer Alkohole, wic Isopropanol (I), 
Sekundarbutylalkohol, Didthylcarbinol, Methyl-n-propyl-, Methylisopropyl-, Athylisopro- 
pylcarbinol, bei 2—15 at u. 200—500° iiber Dehydrierungskutalysatoren (Cu, Ag, Zn, 
Cd, Fe, Co, Ni, Cr-, Al-, Th-, V-, W-, Mo-, U-Oxyde usw.). — Z. B. leitet man 100 
(Tcile) I in Dampfform iiber einen Zn-Cu-Cd-Chromitkatalysator bei erlióhtem Druck 
u. 357°. Das Kondensat besteht aus 36 Methylisobutylkelon, 20,5 Aceton, 19,5 hOher sd. 
Olen. (E. P. 434 105 vom 24/11. 1933, ausg. 26/9. 1935.) D o n l e .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Carl J. Malm und Webster E. Fischer, 
Rochester, N. Y., V. St. A., Herstellung aliphatischer Sdureanhydride. Aliphat. Saurcn, 
z. B. Butler- oderStearinsćiure oder halogenierte Fettsauren, wio Chloressigsdure odwAlk- 
oxyfettsduren, werden in Ggw. von Mg-Perchlorat im Gegenstrom mit dampfformigem 
Essigsdureanhydrid (I) ununterbroclicn durch eine Fraktionierkolonne geleitet u. das 
gebiWete Saureanhydrid wird zur Vermeidung einer Zers. moglichst schncll aus der 
h. Umsctzungszone entfernt. Auf 2 Mol. Saure wird 1 Mol. I mit einem geringen 
UbersclmC angewendet. Festo Sauren werden schm. verarbeitet. 2 Zeichnungen er- 
lautem die Apparatur. (A. P. 2 026 985 vom 27/3. 1933, ausg. 7/1. 1936.) D o n a t .

Marcel Serciron, Frankreieh (Seine-et-Oiso), Herstellung von Kupferacetaten. 
Auf Cu oder einen Cu-haltigen Stoff laBt man in Ggw. von Luft oder 0 2 eine FI. ein
wirken, die auBer Essigsdure (I) oder einem ihrer Deriw. NH3 oder Abkómmlinge davon, 
z. B. CH3COONH4, enthalt. Unter Entw. von Wiirme entsteht zuerst bas. Acetat, 
das gefallt werden kann, ebenso wie das neutrale Acetat (z, B. mit I). Dio Multer- 
lauge kann mit NH3 neutralisiert u. wieder verwendet werden. (F. P. 790 315 vom 
21/5. 1935, ausg. 19/11. 1935. Belg. Prior. 29/5. 1934.) D o n a t .
, r D°w Chemical Co., ubert. von: Ernest F. Grether und Russell B. du Vall, 
-Midland, Mich., V. St. A., Herstellung von Clykolsdure. Wss., moglichst neutrale Lsgg. 
von Alkaliglykolat u. Alkalichlorid, wie sie z. B. durch Hydrolyse von Chloressigsdure 
mit entsprechenden Mengen w'ss. Alkalien crhaltlich sind, werden mit in W. 1. Ca-Salzen, 
z- B. CaCl2, unter Vermeidung eines tlberschusses bei Tempp. iiber 70 bzw. iiber 80° 
behandelt. Das entstehende Ca-Glykolat (I) wird bei den gleichen Tempp. in wasser- 
ireier, granulicrter Form auskiystallisiert u. gegebenenfalla abgetrennt. Aus I kann 
mit entsprechenden Mengen von Mineralsaure, z. B. H 2S 04, Olykolsdure gebildet, vom 
•jips abgetrennt u. durch Erhitzen der wss. Lsg. unterhalb 00 bzw. unterhalb 40° in 
krystallisierter Form erhalten werden. (A. P. 2 028 064 vom 29/3. 1935, ausg. 14/1. 
l  J36.) D o n a t .

F. Hoffmann-La Roche & Co. A.-G., Basel, Sehweiz, Herstellung von 3-Keto- 
sauren der Zuckerreihe. Man behandelt Osone, die von der nachst niedrigeren Zucker- 
art abgeleitet werden, mit HCN u. verseift die entstandenen Verbb. Dio Anwesenheit 
bas. Stoffe begunstigt die Umsetzung. — Das z. B. aus d-Xyloson mit HCN in Ggw.
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von NH3 erlialtene Prod. von der Zus. C6H8O0 hat einen F. von 189° u. weist alle 
die fiir dio Ascorbinsaure bekannten Eigg. auf. — Aus l-Arabinoson erhalt man 3-Keto-
l-erytlirohexonsaurelacton (F. 169°). Aus d-Galaktoson erhalt man ein schón krystalli- 
siertes Lacton der Zus. C-H^Oj-l H20 . Der F. liegt bei etwa 94°. Das wasserfreie 
Prod. schm. dagegen bei 134—135°. (Dan. P. 50 522 vom 1G/3. 1934, ausg. 5/8. 1935. 
Scliwz. Prior. 10/4. 1933.) DrewS.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung ton 
■primaren aromatischen Aminen. Die Umsetzung yon o- oder p-Nitrochlorarylverbb. 
mit NH3 erfolgt in Ggw. von sekundaren oder tertiaren Aminen. Z. B. erhitzt man
157,5 g p-Nitrochlorbenzol, 986 g 28%ig. NH3 u. 3 g Pyridin in einem Stahlautoklaven 
20 Stdn. auf 165— 170°. Beim Aufarbeiten erhalt man p-Nitranilin. In ahnlicher 
Weise werden o-Nitranilin, 4-Chlor-2-nitranilin, 4-Brom-2-nitranilin, 2,4-Dinitranilin,
2,4,6-Triniłranilin, 4-Methyl-2-nitranilin, 3-Methoxy-4-nitranilin, 3-Nitro-4-aminodi- 
phenyl, 4-Nilro-l-aniinonaphlhalin, 4-Nitranilin-2-sulfonsdure, 2-Nitranilin-4-sulfon- 
saure u. 2,4-Dinitranilin-G-sulfonsdure aus den entsprechenden Cl-Verbb. hergestellt. 
Statt Pyridin kónnen Dibenzylanilin, Monoatliylanilin, Monoathyl-m-toluidin, Di- 
methyl-m-toluidin, Diphenylamin, Diathyl-oc-naphthylamin, Isochinolin, Thiocarb- 
anilid, Diphenylguanidin oder Di-o-tolylguanidin yenvendet werden. (E. P. 439 055 
vom 28/5. 1934, ausg. 27/12. 1935. A. Prior. 26/5. 1933.) N o u v e l .

Monsanto Chemical Co., St. Louis, Mo., iibert. yon: Nicholas P. Akimoff, 
Richmond Heights, Mo., V. St. A., Trennung von Phenolen. Ein Gemisch von o-Benzyl- 
phenol (I) u. p-Benzylpherwl (II) wird in Ggw. von Xylol (oder Toluol, Chlorbenzol, Di- 
ehlorbenzol) mit der aquivalenten Menge NaOH behandelt. Dann wird durch Erhitzen 
das W. entfemt. Die erhaltene Suspension wird filtriert. Der Riickstand besteht aus 
dem Na-Salz yon II, im Filtrat ist das Na-Salz von I gel. Aus den Na-Salzen werden I 
u. II durch Ansiiuem in Freiheit gesetzt. (A. P. 2016  848 vom 7/5. 1934, ausg. 8/10.
1935.) N o u v e l .

Stanco Inc., iibert. von: Reuben Schuler, Elizabeth, N. J., V. St. A., Reinigung 
von Alkylplienolen. Dio bei der Alkylierung von Phenolen entstehenden Gemisehe von 
Alkylphenolen u. Phenylalkylathern werden mit NH3 behandelt. Dann wird filtriert. 
Der Riickstand besteht aus Phenylalkylathern. Aus der NH3-Lsg. werden die Alkyl- 
phenole durch Abdest. des NH3 gewonnen. Das Verf. eignet sieli z. B. zur Trennung des 
Hezylhresols vom Kresylhexylaiher. (A. P. 2 0 22256  vom 1/12. 1933, ausg. 26/11.
1935.) N ouvel.

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, N . Y., iibert. von: Lucas 
P. Kyrides, St. Louis, Mo., V. St. A., Herstellung ton Resorcinathem. Man lost 41,2 g 
Resorcin in 41 g NaOH (D. 1,39), gibt 78,5 g 27%ig. Athylenchlohrydrin zu u. riihrt 
24 Stdn. bei 50—55°. Beim Aufarbeiten erhalt man l-Oxy-3-(ji-oxyath.oxy)-benzol vom
F. 83,1—83,4° u. Kp .»0 214°. Die Verbb. dienen zur Herst. yon Heilmitteln u. Farbstoffen. 
(A. P. 2 015115 vom 21/2. 1930, ausg. 24/9. 1935.) N o u t e l .

Giyaudan-Delawanna Inc., New York, iibert. von: Marion Scott Carpenter, 
Nutley, und Erie C. Kunz, Montelair, N. J., V. St. A., Prolecaleehualdehyd aus Helio
tropin gel. in einem aliphat. Chlor-KW-stoff, wie C2H,C12, CH2C12, CHC13, CC14, in Ggw’. 
von wasserfreiem AICl3 u. einem aromat. KW-stoff (C6H6, C;H9, C8H12). Aus dem CH2C12 
u. dem aromat. KW-stoff (Toluol) entsteht z. B. Ditolylmethan. (A. P. 2 027148 vom 
26/5. 1934, ausg. 7/1. 1936.) K ónig.

Je Mac A. G., Genf, Reindarstdlung ton Protocalechualdehyd-3-methylaiher, indem 
man ein Salz des Vanillins (K, Na, Ca) in einer Fl. 1., die Lsg. mit Sauren neutralisiert 
u. hierauf das Prod. aus W. umkrystaliisiert. Man yerwendet organ. Sauren, wie Essig- 
saure oder anorgan., wie HjSO*, HC1. Im Falle der anorgan. Sauren wird die Neutrall- 
sation yorteilhaft in Ggw. eines Losungsm., wie Bzl., ehlorierte KW-stoffe ausgefiihrt. 
(Schwz. P. 174 646 yom 27/7. 1934, ausg. 16/8. 1935.) K ó n ig .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung ton Abkómmlingen der 
Xaphthalindicarbonsau ren. Acenaphthen-4-carbonsdure- oder -4,5-dicarbonsaurealkyl- 
anilide werden in essigsaurem Medium mit Na- oder K-Dichromat oder mit Cr-Saure 
zu Xaphthalin-l,8-diairbonsaure-4-carbonsaure- oder -4 ,5 -dicarbonsaurealkylaniliden 
oder zu den entsprechenden Saureanhydriden oxydiert. Z. B. wird eine sd. Lsg. yon 
135 Teilen Acenaphtfien-ó-carbonsaureaihylanilid in 1500 Eg. mit 375 Na-Dichromat all- 
mahlieh yersetzt u. in ublieher Weise aufgearbeitet. Das aus Eg. in blaBgelben Platten 
krystallisierende Prod. mit 4,1% N scheint das entsprechende Anhydrid zu sein. Aus 
dem entsprechenden 5,6-Dicarbonsaureaihylanilid erhalt man analog das aus A. in
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hellgclben Prismen krystnllisicrcndo Anhydrid mit 5,7% N. (F. P. 792 076 vom
5/7. 1935, ausg. 21/12. 1935. E. Prior. 5/7. 1934.) D o n a t .

Dow Chemical Co., ubert. von: Edgar C. Britton, Gerald H. Colcman und 
Byron Mate, Midland, Mich., V. St. A., Herstellung von Athylenozyd durch allmiihliches 
Einleiten von Alkali- oder Erdalkolihydroxyd oder -carbonaten unter heftigem Ruhrcn 
in p-Chloriilhylacetat bei Tempp. von 40—150°. Dic Konz. der Basen kann zwischen 
10—80% schwanken. (A. P. 2 022183 vom 12/5. 1934, ausg. 26/11. 1935.) K Ó N I G .

Soc. An. Soc. Franęaise de Catalyse Gćnćralisće, Frankreioh, liatalysator fur 
die Athylenoxydlierstdlung. Man gewinnt einen fcinvertcilton Katalysator aus den 
Metallen Ag, Cu, Fe oder doren Legicrungen, indem man die Metallfolicn in einer FI. 
zcrldcinert u. anschlieBcnd dio FI. entfernt. (F. P. 45 609 vom 25/6. 1934, ausg. 2/11.
1935. Zus. zu F. P. 7395G2; C. 1933. I. 2607.) ICo n ig .

Soc. Franęaise de Catalyse Genśralisśe, Frankreich, Ausfuhrung katalytischcr 
Gasreaktionen, insbesondere die Herst. des Athylcnozyds. Man leitet eine Mischung 
von C,//.,, 0 2, W.-Dampf oder inerte Gase durch ein System von einzelnen Kontakt- 
róhren, die durch Kuhlcn oder Erwarmen auf bestiminto Tempp. gelialtcn werden. 
(F. P. 787 896 vom 28/6. 1934, ausg. 30/9. 1935.) K o n i g .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
M. Dśriberś, Das Woodsche Licht und die ultravioletten Slrahlen in der Farberei- 

industrie. AUgemeines iiber Fluorescenz. Beispiele fiir die Verwendung von Woodschem 
(ultraviolettem) Licht-. Erkennung von verschiedencn Kunstseiden; Oxydation beim 
Atzdruck, namentlich bei den Rhodaminen; Naehweis von Flecken von vegetabilen 
u. Mineralólen; Unterscheidung yerschiedener Baumwollsortcn u. yerschieden median, 
behandelter Baumwollen; Unterscheidung der Baumwolle von anderen Fasem; Ent- 
deckung von Schadigungen durch Bauche, Mercerisation oder Lichtcinw. Móglichkeiten 
der Lichtechtheitspriifung mit ultraviolellem Licht-, Lampcn fiir beschleunigte Verss., 
wie die ,,Solarca“ (SOCIETĆ G a l ł o is ) oder dic Sunlamp Mazda S. I. (COMFAGNIE 
DES L a m p e s ). Best. der Art u. Konz. von Farbstoffen durch Art u. Starkę der Fluores
cenz. Erkennung von Appreturen u. Farbereihilfsprodd. Bedeutung der Fluorescenz 
zur Kontrolle der Seidenraupenzucht nach P. L. LoMBARDI (vgl. D e s m u r s , C. 1932.
I. 3516). Bessere Erkennung von Farbindicatoren fiir pn-Mcssung im \Voodschen Licht. 
Dio Fluorescenz ais Hilfsmittel bei der Durchlassigkeitsprufung von Papieren (vgl. 
G r a n t , C. 1935. I. 1639). (Rev. gćn. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret 13. 
173. 25 Seiten bis 691. Okt. 1935.) F r ie d e m a n n .

Mary Anna Grimes, Weitere Studien iiber den Einflufi von Sonnenlicht auf Festig
keit undFarbe von Baumwollgeweben. 35 yerschiedene BaumwoUgewebe wurden 500 Stdn. 
der Bestrahlung mit Sonnenlicht ausgesetzt, wobei alle 25 Stdn. Proben genommen 
wurden. Es zeigtc sich, dafl alle Muster in Farbo u. Festigkeit litten, wobei die weiBen 
Stoffe yergilbten, die farbigen yerschossen. Am starksten bei der Fascrschwilchung 
war der EinfluB der Zeit, hierauf der der Temp.; der EinfluB der Luftfeuchtigkeit 
war nur rund 1/3 von dem der Temp. Der Festigkeitsabfall betrug in der Kettriehtung 
14—60%, 21—76% in der SchuBrichtung. Bei den gefiirbten Mustern war, mit Aus- 
nahme von rosa, die Faserschwachung geringer ais bei weifl, besonders trat dies bei 
blau hervor. Zwischen Wasch- u. Lichtechtheit besteht keine direkte Beziehung: 
viele der untcrsuchten, waschechten Muster waren sehr wenig lichtecht. Nach Vf. 
sollte eine wesentliche Farbanderung nach 100 Stdn. Belichtung nicht zuliissig sein. 
(United States Dep. Agric. Off. exp. Stat. Texas Buli. Nr. 506. 37 Seiten. 1935.) F r i e d e .

A. C. Goodings, Das Verbleichen gefarbter Teztilien. Gekurzte Wiedergabe der 
y -1935. II. 1788 ref. Arbeit des Vf. (Amer. Dyestuff Reporter 24. 663—65. 18/11.
1935.) F r ie d e m a n n .

— , Die Ozydation der Cellulose bei der Bleiche. Bei der Bleiche von Cellulose- 
fusem sind zwei Oxydationserscheinungen merkwurdig: dio Hypochloritoxydation bei 
Anwesenheit von Leukokupenfarbstoffen u. eine Oxydation, die mit der Verdunstung 
des W. einherzugehen scheint. Die Wrkg. des Lichts auf Baumwolle wird sehr ver- 
starkt, wenn die Leukoverb. eines Kupenfarbstoffs auf der Faser ist, u. noch starker 
tntt dies bei der Einw. von Hypochlorit hervor. Die Móglichkeit, daB eine oxydable 

bstanz die Oxydation fórdert, wurde durch die Wrkg. der Ozalsaure bei der Vcr- 
"endung von Bichromaten in Verb. mil Indigo bewiesen. Der Vers., die Leukoverb. 
emes Kupenfarbstoffs mit einer^diazotierten Base zu kuppeln, gelang z. B. bei dem
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Variamin. Angcsichts dor Tatsache, daB reduzierende Substanzcn die Wrkg. von 
Oxydationsmitteln auf Baumwollo yerstarken oder yermindem konnen, ist in jedem 
F a li  sorgfiiltigo Priifung nótig. Die Oxydation der BaumwoUe durch Luft wird durch 
die Anwcsenheit von F o  u. Cu sehr gefordert sowie durch Alkali. Auch die Ozydation 
durch, Licht wird durch Cu u. Fe sehr beschleunigt. (Ind. textile 52. 583. Nov.
1935.) „ F r ie d e m a n n .

Yukio Konisi, Probleme der Farberei. I. Die Anderung der Farbstoffkonzentration 
im Farbebad. Eine Differentialgleichung wird entwickelt fiir die Farbstoffdiffusion, 
die die Adsorption oder chem. Rk. begleitet, durch die Farbstoff auf der Faser fisiert 
wird. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 110 B— 12 B. 1935. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) S u v e r n .

E. Duhem, Bemerkungen uber die Iiuligofarberei. Rezepte fiir lose Wolle und 
Baumwollgowebe. (Ind. textile 52. 584—85. Nov. 1935.) F r ie d e m a n n .

Luigi Caberti, Die Indigosołe. (Vgl. C. 1936. I. 8 8 6 .) Vorschriften zur Hcrst. 
von Rapidogenrcscrven auf Indigosolgrandiertmgen nach dem Nitrit- u. Dampfyerf. 
(Boli. Reparto Fibro tcss. veget. R. Staz. sperim. Ind. Carta Fibro tess. veget. 30. 
652—54. Okt. 1935.) Ma u r a c h .

— , Solacet, eine nenie. Farbstoffklasse. Die zum Farben von Acetatseide dienenden 
Solacetfarbstoffo sind wasserl. u. werden direkt in einem Bade gefiirbt. Bisher sind 
Solacelcchtscharlach BS  u. -echtcarmin BS  im Handel. Muster. (Silk and Rayon 10. 
108. Febr. 1936.) S u v e r n .

C. H. Young, Die Wollfarberei. (Vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1313.) (Amer. Dyestuff Reporter 
24. 736—40. 30/12. 1935.) F r ie d e m a n n .

Robert Haller, Untersuchungen uber die Farberorgange am Wollhaar. Den Gegen- 
stand der Unters. bildet das zwiespiiltige Verh. der Wolle gegenuber Farbstofflsgg.: 
wahrend namlich die unbeschadigto Epidermis der Wollfaser auch bei erhohter Temp. 
undurchlassig ist fur die molekulardisperse, dialysierbare Lsg. von diazotierter Sulfanil- 
saure, die nur in beschadigte Fasern einzudringen vermag (PAULYsche Rk.), gewahrt 
sie dem gleichfalls molekular gel. Methylenblau, aber auch dem kolloiden Naehtblau 
ungehinderten Zutritt zur Rindensubstanz. Diese Feststellung an der intakten Faser 
wurde bestiitigt durch Verss. mit ihren histolog. Elementen, welche durch mehrwochige 
Behandlung ungefarbter Wolle mit konz. k. NH3 (gefarbte Wolle widerstand der Einw. 
des NH3) aus ihrem Zusammenhalt gel. wurden. Methylenblau, Baumwollrot 10 B 
(Rk. von SlEBER, C. 1 9 2 8 .1. 2554), Jod, ammoniakal. Fuchsinlsg., Metallsalze werden 
nur von den Rindenzellen aufgenommen u. nur diese greift Chromsaure an, wahrend 
die Epidermiszellen in allen Fallen unrerandert blieben. — Beim Eindampfen des 
XII3, das zur Zerlegung der Wolle gedient hatte, hinterbheb eine hellbraune, amorphe, 
hygroskop. Substanz, die in W., A. u. A. unl., indifferent gegenuber K 2Cr20 , u. Tannin, 
aber fallbar mit Formaldehyd, also yerschieden von der KNECHTSchen Lanuginsaure 
(C. 1889. II. 222) war; diazotierte Sulfanilsaure gab keine Rotfarbung, wohl aber 
ammoniakal. Fuchsinlsg. (JAQUEMIXsehe Rk., tritt nur in den Rindenzellen ein, ygl. 
dagegen V0 M H ove, C. 1933. II. 956); in NH3 gel. nimmt die Substanz J  u. Cl auf,
S enthalt sie nicht, — Vf. folgert aus seiner Unters., daB die Komponenten der Woll- 
fascr sich farber. heterogen yerhalten; Trager der Farbbarkeit u. Affinitat zu Metall- 
osydcn scheint nur die Rindensehieht zu sein; ungeklart ist die eingangs angedeutete 
Funktionsweise der Epidermis gegenuber Lsgg. yon yerschiedenem Dispersionsgrade; 
von hoher Bedeutung fiir das Źustandekommen u. die Intensitat der Farbungen ist 
der Quellungszustand der Faser, der dem Farbstoff irgendwie den Zutritt zur Rinden
substanz ermoglicht. (Hely. chim. Acta 19. 15—22. 1/2. 1936.) Ma u r a c h .

Hanns Schmidt, Ober das reibechtc Farben ron Wollicaren, insbesoiidere t on groben 
Mischgetcebcn. Wiehtigkeit der Pflanzenfaser in den prakt. wichtigen Wollwaren. 
Die sauren u. die substantiyen Farbstoffe: ihre chem., kolloidchem. u. farber. Unter- 
schiede. Hóhere Nciguiig der substanliien Farbstoffe zu schmierenden Farbungen. Der 
chem. Aufbau der sauren u. substantiyen Farbstoffe, namentlich auch der Azofarbstoffe, 
ehromophore, auxochrome u. salzbildende Gruppen, Art der Lsg., EinfluB der Elektrolyte 
u. der Sauren auf die Lsgg. Die Farbeverff. u. ihr EinfluB auf die trockene u. die nasse 
Reibechtheit, EinfluB von Elektrolytgeh. der Bader, Farbetemp., W.-Beschaffenheit 
u. Oligkeit der Faser auf das Entstehen abschmierender Faxbungen mit substantiyen 
Farbstoffen. (Dtsch. Farber-Ztg. 71. 453—55. 471—72. 1935.) F r ie d e m a n n .

H. W . W alstoner, Die Auswahl saurer 2suancierungsfarbstoffc fur Chromfarb- 
stoffe auf wollcnen und kanungameticn Stuckiearen. Saure Farbstoffe, die zum Kuancieren
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von Farbungen von Chromfarbstoffen dienen sollen, mussen liclit-, reib- u. tragecht 
sein; auBerdem mussen sie gut egalisieren, diirfen Effektfaden nicht anbluten u. mussen 
unter Umstanden das Potten aushalten. Im Ietzten Fali kommen nur bunte Effekte 
in Frage, wofur bei Rot Alizarinrubinol, Wollechtroł B, Saureanthracenrot BL u. a., 
bei Blau Brillantindocyanin, Wollechtblau u. Alizarinhimmdblau geeignet sind. Farb
stoffe von besserer Pottingechtheit egalisieren meist schlechter; hier sind Mischfarb- 
stoffe, wie Mdachromolwbraun B  oder gut egalisierende Chromfarbstoffe, wie Alizarin- 
hlauscliwarz B  am Platze. Bei nieht gepotteten Stoffen sind alle sauren Farbstoffe, 
die geniigend chrom-, licht- u. dampfecht sind, brauchbar. Der Behandlung mit Fuller- 
erde widerstehen die Indischgdbmarken u. Orange 11 nur maCig. Von roten Farbstoffen 
sind Croceinscharlach u. Alizarinrubinol R  gut licht- u. waschecht. Schone Mauvetono 
gibt Alizaringeranol B. Die Patenłblau-A-Marken werden trotz ihrer geringen Licht- 
echtheit viel yerwandt, echter sind die Echtsdureviolelts A R R  usw. Naphłholblauschwarz 
egalisiert nur mafiig, aber doch besser ais die Sulfoncyanin-Blau- u. -Schwarzmarken. 
(Dyer, Text. Printer, Bleacher, Finisher 74. 531—32. Dez. 1935.) F r ie d e m a n n .

A. Molnar, Eine vielfach unbeaehtete Fdilergudle beim Appreiieren von Wollwaren. 
Farbeschusierigkeiten beruhen oft auf ungeniigender Entfemung der Schlichte, meist 
Slarkeschlichie. Man vermeidet dies durch sorgfaltiges Entschlichten mit Viveral, 
einem Ferment aus tier. Bauchspeicheldriise, oder mit Biolase, einer Bakteriendiastase. 
(Z. ges. Textilind. 39. 102—03. 19/2. 1936.) F r ie d e m a n n .

— , Eine einfache Methode des Druckcns von Wollgam. Das Chloren u. das 1/2 bis 
1 7 2 -std. Dampfen der Wolle kann man yermeiden, wenn man den Wolldruckfarben 
(sauren, Palatinecht- u. Chromierungsfarbstoffen) Olyezin WD (I. G.) zusetzt; man 
kommt alsdann mit einer 1/i  Stde. Dampfen aus u. bekommt volle, scharfe u. egale 
Drucke. Gute Dienste beim Druck mit Kupenfarbstoffen leistet die synthet. Ver- 
dickung Colloresin D K, ein in W. 1. Cellulosealkylather. Bei sauren Farbstoffen wird 
Colloresin oft durch das Na2S 0 4 ausgesalzen, was durch Zusatz von Rhodansalzen, 
Glyezin A, A., Solentwickler GA, Eg. usw. vermieden werden kann. Rezepte u. prakt. 
Winkę. (Z. ges. Textilind. 39. 94—95. 12/2. 1936.) F r ie d e m a n n .

S. M. Neale, Das direkte Farbe?i von Cellulose. (Text. Colorist 57. 812—13. Dez.
1935. — C. 1936- I. 645.) F r ie d e m a n n .

Michel K issileff, Drucken von Seide und Kunstseide in Lyoner Art. Bei diesem
aus Amerika stammenden Verf. werden zum Aufbringen der Muster in Rahmen ein- 
gespannte Miillergazen aus Seide benutzt. Die Stellen, die nicht durchlassig sein sollen, 
werden durch Lack abgedeckt. Vf. gibt unter Heranziehung der einschlagigen Patent- 
literatur eine Uberaicht uber die Technik des Verf. (Rev. univ. Soie Text. artific. 10.
647—49. 709—11. Nov. 1935.) F r ie d e m a n n .

H. Hausmann, Die Herstdlung lichtechter Farbungen auf Julegam. (Text. 
Colorist 57. 820— 22. 852. Dez. 1935. —  C. 1936. I. 646.) F r ie d e m a n n .

S. H. Horbury, Notizen iiber das Fdrben von Ramiefaser und Kapok. Ramie 
wird gewohnlich mit substantiven Farbstoffen gefarbt, zu denen ihre Affinitat etwas 
geringer ist ais die yon Baumwolle oder Jute. Man farbt bei 80—90° mit Glaubersalz 
u. Soda. Bas. Farbstoffe farbt man auf Tanninbrechweinstein oder mit Katanol O. 
Kapok wird wie Ramie gefarbt, nur muB wegen der schlechten Netzbarkeit ein Netz- 
mittel, wie sulfonierles Kiefemol, zugegeben werden. Fur hohe Echtheitsanspruehe 
konnen Kapok u. Ramie aueh mit Schwefel- oder Kupenfarbstoffen gefarbt werden. 
(Text. Colorist 57. 823. Dez. 1935.) F r ie d e m a n n .

R. S. Clarence, Farben und Drucken der Cocosfaser. Zwecks Entfemung der 
Pektine u. Lignocellulosen kocht man mit einer Lsg. von 0,75 kgNaOH in 100 1 unter 
Zusatz von ICresol, sulfoniertem 01 oder amerikan. Kiefemol. Bleiche ist mit Hypo- 
chlorit, aber nur schwierig, durchfuhrbar. Man farbt mit bas., sauren u. direkten 
Farbstoffen. Gedruckt wird mit den gleiehen Farbstoffklassen unter Verwendung 
von Traganthgummi ais Verdickung. (Rev. gen. Teinture, Impress., Blanchiment, 
Appret 13. 827—31. Dez. 1935.) F r ie d e m a n n .

R- Brightman, Die briliscJie FarbstoffIndustrie im Jahre 1935. Fortschritts- u. 
vvirtsehaftsbericht. (Ind. Chemist chem. llanufacturer 12. 31—35. Jan. 1936.) P a n g .
. R. Fraser Thomson, Neuere Entwicklungsphasen im Farbsloffgebiet. Besprechung 

emiger isocycl. Reprasentanten der Anthrachiiionkupenfarbstoffe. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55. 86—89. 31/1. 1936.) Ma u r a c h .

— > Neuc Musterkarten. Acetatdirekt- u. Universalacelalfarbsloffe zeigt die Firma 
^R E u s z l e r  u . Co ., Wiesbaden-Biebrich in einer Kartę auf reiner Acetatseide u. auf
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Mischgeweben aus Acetatseide mit Viscose u. Wolle. — Triutol-Chromfarbsioffe auf 
Halbwolle ist der Titel einer Kartę der Firma GUSTAV DoRR U. Co., Frankfurt a. M. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 72. 82. 23/2. 1936.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe, Musterkarten, Teztilhilfsmillel. Ećhlrot FG Base der I. G. F a r
b e n in d u s tr ie  A kt.-G es. gibt mit Naphthol AS-SW ein klares, gelbstichiges Rot 
von guter Licht-, sehr guter Wasch-, Sodakoch- u. Cl-Echtheit. Die NaOH-Koeh- 
echtheit macht die Rotfarbung besonders fur Artikel geeignet, die stark gewaschen 
werden. Die Kombination ist auch fiir die Apparatefarberei geeignet, da die Diazolsg. 
der Echtrot FG Base sich durch vorziigliche Haltbarkeit auszeichnet. Auch ein 
20%ig. Farbesalz der Base ist im Handel. Echtrot FR  Base gibt mit Naphthol AS-LC 
ein gelbstichiges, lichtechtes Rot yon groBer Lebhaftigkeit. Auch die Farbungen mit 
Naphthol AS-OL, AS-ITR u. AS-SW sind yon Bedeutung. Auf die sehr gute Licht- 
echtheit der Naphthol AS-LC- u. ITR-Farbungen u. auf die yorziigliche Wasch-, 
NaOH-Koch- u. Cl-Echtheit aller Kombinationcn wird hingewiesen. Die Diazolsg. 
der Echtrot FR Base ist sehr haltbar u. laBt sich fiir alle Zwecke der Naphthol-AS- 
Farberei benutzen. Siriuslichtblau F3GL, ein neuer, einheitlicher, substantiyer Farb- 
stoff erganzt die bekannten Siriuslichtblaumarken nach der griinen Seite hin. Er 
gibt auf pflanzlichen Fasern u. Kunstseide aus neutralem Salzbade schone, griinstichige 
Blautone von hoher Lichtechtheit, zieht gut auf bei hohem Egalisiervermogen, hat 
gute Saure-, Avivier- u. Reibechtheit u. verhaltnismafiig giinstige W.-, Wasch-, SchweiB- 
u. Biigelechtheit. Die W.-Echtheit kann durch Nachbehandeln mit Solidogen B yer- 
bessert werden, wobei allerdings eine geringe Beeintrachtigung der Lichtechtheit ein- 
tritt. Vistrainformationen Dezember 1935 behandeln die Anwendungsmogliehkeiten 
der Zellwolle in Mischung mit Baumwolle u. Wolle u. zeigen neue Stoffarten. (Appretur- 
Ztg. 28 . 10—11. 31/1. 1936.) S u v e r n .

G. Furlonger, Mełhoden der Farbmessung. (Anfang ygl. C. 1936. I. 1965.) Be- 
schreibung des Loi'ibond Tintometer u. des Toussaint Colorimeter. Das Nutting Colori- 
meter (Herst.: ADAM H i l g e r ,  L d t . )  u . das Guild Trichromatic Colorimeter (A dam  
H i l g e r  L td . ) .  Messung von Farbungen mit hohem WeiBgeh. mit Hilfe des Hilger- 
Blancometer, bei dem das vom Muster kommende, durch rote, blaue oder griine Filter 
durchgescliickte Licht mit dem von einer Standard-MgO-Flachę ausgesandten mit 
Hilfe einer photoelektr. Zelle verglichen wird. Einfacher ais die beschriebenen Methoden 
ist die photograph. Photometrie, bei der eine Kamera am Okular eines einfachen Spektro- 
skops angebaut wird. Technik u. Theorie der Methode. (Dyer, Text. Printer, Bleacher, 
Finisher 75. 13— 15. 60—62. 17/1. 1936.) " F r i e d e m a n n .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Dusseldorf, Capillaraktive Verbindungen der all- 
gemeinen Formel R N =R '(S 0 3Na)n oder dereń Hydrierungsprod., wobei R einen lipo- 
philen aliphat. oder cycloaliphat. Rest mit mindestens 8 C-Atomen, insbesondere einen 
Fettalkohol-, Naphthylalkohol- oder Cyclohexylrest, R' einen aliphat., aromat, oder 
gemischten Rest u. n mindestens die Zahl 2 bedeuten. In R kami die Kohlenstoffkette 
auch durch S, O oder ein Heteroatom unterbrochen, wie auch durch Alkyl-, Aryl- u. 
Sulfogruppen substituiert sein. EifaBt werden auch Verbb. der Formel: CH3(CH2)nCH,• 
N =C X .C Y (S03Na)2 u. CH3(CH2)„CH2 .NH.CHX.CY(S03Na)2, wobei X u. Y entweder
H, oder eine niedrigmolekulare Alltylgruppe u. n die Zahlen 6 , 8 , 10, 12, 14 oder 16 be
deuten. Man erhalt z. B. durch Kondensation von Monodecylamin mit Acetaldehyd- 
disulfosaure im alkal. Medium: CH3(CH2)l0-CH2-N=CH-CH=(SO 3Na)2, u. hieraus 
durch Hydrierung CH3(CH2)10 • CH2 • NH • CH„ • CH(S03Na)2. Verwendung ais Wasch-, 
Reinigungs-, Emulgier-, Dispergier- u. Weichmachungsmittel. (F. P. 790 626 vom 28/5.
1935, ausg. 25/11. 1935. D. Prior. 9/7. 1934.) K i t t l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von capillar- 
aktiren Kowlensationsprodukten durch Umsetzung yon organ. Verbb., die eine SH- 
Gruppe nicht an CO oder an einem heterocycl. Ring gebunden enthalten, oder von 
Alkalisalzen dieser Yerbb. mit mehrwertigen alkoli. Verbb., die reaktionsfahige Gruppen 
besitzen, derart, daB mindestens eine Sauerstoff-Athcrbindung eintritt u. wenigstens
4 Kohlenstoffatome in die SH-Verb. eingefiihrt werden. Geeignete Ausgangsstoffe 
sind aliphat., cycloaliphat., aromat, oder gemischt aliphat.-aromat. Verbb., die min
destens 6  C-Atonie u. eine oder mehrere SH-Gruppen enthalten. Diese Mercaptane 
kónnen auch mit Halogenen, Nitro-, Sulfonsaure-, Carbonsaure-, Athcr- oder Ester- 
gruppen substituiert sein. Genannt sind z. B. Athyl-, Butyl-, Amyl-, Heptyl-, Oktyl-, 
Dodecyl-, Cetyl-, Oktadecyl- oder Oleylmercaptan, 7,18-Oktodekandimcrcaptan, Cyclo-
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hezylmercaptan, Thiophenolc, Thionaphthole, Thiosalicylsaure, p-Nitrothiophenol u. 
Benzyhnercaptan. Ais mehrwertige Alkoholkomponcnten sind genannt Oxydo von 
mehrwertigen Alkoholcn, z. B. Ałhylenozyd oder Olycid, fornor Polyather, z. B. Poly- 
glykoldther oder Polyglycerine, u. Halogenwasserstoffester von mehrwertigen Alkoholcn 
u. dereń Polyathcrn. Dio Kondensation wird bei 80—200° u. unter Druck bis zu etwa 
18 at, gegebenenfalls in Anwesenheit von indifferenten Lsg.- oder Verdunnungsmitteln 
durchgefuhrt. Es ist vorteilhaft in Ggw. von alkal. oder oberflachcnakt. Stoffcn oder 
von Neutralsalzen ais Katalysatoren zu arbeiten; genannt sind NaOH, KOH, Na2C03, 
Na3PO.„ NHj, Na-Methylat, K-Athylat, NaCl, Na2S0 4 oder Bleichcrden. Bei der 
Umsetzung werden z. B. auf 1 Mol eines Mercaptans mehrere Mol Epichlorhydrin 
angcwandt, worauf noeh eine HaIogenverb. eines Polyglycerins zur Einw. gobracht 
wird. Die Verfahrensprodd. besitzen ein hohes Netz-, Schaum-, Wasch- u. Dispergier- 
vermogen, sowio eine gute schutzkolloide Wrkg. Sio finden in der Textil-, Leder-, 
Lach-, Papier- u. Kautschukindustrie, sowio zur Horst. von kosmet. u. pharmazeut. 
Prdparatm Verwendung. Soweit die Umsetzungsprodd. noeh eino ontstandigo freie 
OH-Gruppe besitzen, kann diese mit organ, oder anorgan. Siiuren vcrcstert oder ver- 
athert werden. — In einem geschlossenen GefaB wird 1 g-Mol Dodecyhnercaptan mit 
etwa 5 g-Mol Atliylenoxyd (I) in Ggw. von 0,5% Na-Methylat (bereehnet auf dic 
Athylenoxydmengc) bei 140" umgesetzt. Dabei cntsteht ein yicsoses fl. Prod., das in 
W. II. ist u. folgende Formcl besitzt: C]2H25-S-CH2 -CH2—(O • CH2 • CH2)3— O C H 2- 
CH2- OH. Es besitzt ein gutes Netz- u. Emulgierungsyermogen fiir Mineralole, fotte 
Ole u. Fettc u. eignet sich besonders zum Waschen von Wollo in alkal. Lsg. Durch 
Behandlung mit Sulfonierungsmitteln wird ein Prod. erhalten, das besonders ais Nctz- 
u. Dispergiermittel in der Textil- u. Lederindustrie gceignet ist. — 1 g-Mol Oleyhnercaptan 
wird in einem Autoklaven mit etwa 10 g-Mol. I in Ggw. von NaOH bei 120° umgesetzt, 
wobei ein Prod. etwa der Formcl: C]aH35• S • CH2• CH2—(O• CH2• CH2)8—O • CHa• 
CHo-OII entsteht. Es ist von salbcnartiger Natur, in W. 1. u. geeignot, um Oloin zu 
cmulgieren. Es verhindert die Bldg. yon Ca-Seifen u. dient deshalb ais Zusatzmittcl 
zu Seifen, Scifcnpraparaten, Bade- u. Haarwaschmitteln. — In gleicher Weiso setzt 
sich 1 g-Mol Cetylmercaptan mit 20 g-Mol I um, wobei sich ein wachsahnliches Prod. 
von etwa folgender Formcl bildet: ClcH33 • S • CH2 • CH2—(O ■ CH2 • CH2)18—O • CH, • 
CH2 -OH. Es ist in W. 11. u. dient ais Egalisierungsmittel beim F&rben von Textilien. 
Ein ahnliehes Prod. wird bei Verwendung von 20 Mol Olycid an Stello von I erhalten. — 
Aus Decylmercaptan (II) u. I oder Polyglycerinchlorid wird ein Kondensationsprod. 
erhalten, das insbesondere zum Waschen von Wolhvaro geeignot ist. — 1 Mol II (K-Salz) 
u. 1  Mol Epichlorhydrin geben ein wachsahnliches Kondensationsprod. von der Formcl: 
C10H2 1-S-CH2 -CH-OH-CH2 -(O-CH2 -CH2)2OH, das zur Herst. von Cremos u. 
Salben dient. (E. P. 437 590 vom 26/2. 1934, ausg. 28/11. 1935.) M. F. M u l l e r .

American Cyanamid & Chemical Corp., New York, iibert. von: Alphons
0. Jaeger, Greentree, Pa., V. St. A., Herstellung ton capillaraktiven Estem von ali- 
phatischen Sulfodicarboiwciuren. Aliphat. ungesatt. Dicarbonsaureester von ein- oder 
mehrwertigen Alkoholcn oder Phcnolen oder yon Verbb. mit einer alkoh. Hydroxyl- 
gruppe werden mit einem Alkalisulfit- oder -bisulfit umgesetzt oder dio Sulfodicmbon- 
siiuren werden yerestert. Zur Veresterung geeignete Alkohole sind z. B. Mcthyl-, 
Athyl-, Propyl-, Amyl-, Octyl-, Capryl-, Laurin- u. Stearinalkohol, Cyclolicxanol, 
Methylcyclohoxanol, Borneol, Fcnchylalkohol, Menthylalkoliolo, Furfurylalkoliol, 
Benzylalkohol; ferner alkoh. Verbb., wie Rieinusólfettsaure, u. phenol. Verbb., wie 
Phenol, ICresol, Xylenol u. Naphthole. AuBerdem mehrwertige Alkohole, wio Athylen-, 
I ropylen- u. Butylenglykol, Glycerin, Polyglycerine, Pentacrithrit, sowie die Monoiither 
derselben, wie Athylenglykol- u. Diathylenglykolmonoathyl- oder -butylather. Dio 
Prodd. besitzen gute Netz-, Emulgier-, Dispergier- u. Iłeinigungswrkg. — 1 Mol Stdfo- 
bemsteinsaure (Na- oder K-Salz) wird mit 4—5 Mol Methylalkohol in Ggw. einer gc- 
rmgen Mengo H2S 0 4 yerestert. Das Na- oder K-Salz des Sulfobernstcinsauredimdhyl- 
e-sters ist in W. 11. — 1  Mol Maleinsaurediamylestcr wird mit 1,05 Mol NaHS03 in Ggw. 
von 100 g W. bei 100° umgesetzt. Das entstandene Na-Salz des Sulfobernsteinsaure- 
dmmylesters besitzt gute Netz- u. Wascheigg. Das Ca-Salz des Estcrs ist in W. fast 
ebenso 11. wie das Na-Salz. — Fumarsauredioclylester (Kp.., 180—190°) gibt mit NaHS03 
das Na-Salz des Sulfobernsteinsduredioctylesters. Das in W. 1. Salz besitzt cino starko 
Netzwrkg. — Sulfobernsteinsaure wird mit Laurinalkóhól in Toluollsg. yerestert. 
IJer Dilaurylester (Na-Salz) besitzt starkę Emulgier wrkg. Aueh der ontsprechende 
Difenćhylester ist in W. 11. — Maleinsaure wird mit dem Alhylenglykolmonobutylather
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verestert u. mit XaH S03 wird daraus das Na-Salz des Sulfóbernstcinsdure-dibuloxy- 
diathylenglyJęólesłerś erhalten. Weitere Ester sind Sulfoadipinsaurcdibenzylcster, Sulfo- 
weimdurediphenylcster, Sulfobemsteinsaurediletrahydrofurfurylester, Sidfoscbacinsaure- 
dibuiylester, Sidfobenistcinsauredislearylester, -dioleylester, -glycerincstcr u. -diglylcol- 
ester, femer gemischte Ester, wie Sulfobernsteinsauredthylstearylester, der Clycerinester 
der Sulfobcrnstcinsdure u. Essigsdure oder Phthalsdure. — Aus 2 Mol Ricinusol u.
3 Mol Malcinsaurennhydrid wird der Neutralester hergestellt, indem 6 Estergruppen 
entstehen. Mit NaHS03 wird das Sulfosuccinat hergestellt. Durch Sulfonierung mit 
H2SO., wird das Esterprod. wasserloslich. (A. P. 2 028 091 vom 28/7. 1933, ausg.

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: John C. Bird, Elizabeth, 
X. J., Gcwinnung von stark netzend wirkenden Mineralólsułfonsduren aus Sdureschlamm, 
der bei Verwendung von asphalt. oder schweren Schmier- u. Riickstandsolen erhalten 
wird. Der Schlamm wird zunachst mit W. gewaschen, neutralisiert u. dann mit wss. 
A. (30—60%ig.) yerriihrt. Beim Stehen findet Schichtenbldg. statt. Eine tecrige 
Schicht, eine Schicht anorgan. Salze u. die wss.-alkoli. Sulfonatlsg. Letzte wird nach 
dem Abtrennen zur Troclcne gedampft. Es bleibt das gereinigte Na-Sulfonat zuriick. 
An Stelle yon A. konnen auch andere OH-Gruppen entlialtende Losungsmm., wie 
Methyl-, Isopropyl-, Butyl-, Amyl-, Benzylalkohol, Athylenglykol, Phenol, Kresole, 
Aldehyde, Ketone oder Ester, venvendet werden. (A. P. 2 028 185 vom 9/1. 1932, 
ausg. 21/1. 1936.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Triazindertiat. Man setzt 
langsam 18,5 kg Cyanurchlorid, gel. in 200 Chlf., bei 15—20°, zu 40,5 kg Polyathylen- 
diamingemisch (Kp.0 90—250°) in 100 kg Chlf. u. 80 kg 10-n. HCl. Dann wird die Saure 
mit konz. Lsg. von 160 krystallin. Na-Acetat abgestumpft u. mit 58 Soda neutralisiert. 
Das Prod., 01, bildet mit in W. unl. Farbstoffen unl. Lacke, ist Nachbehandlungsmittel 
zur Yerbesserung der Echtheit von Farbungen. (Schwz. P. 179 945 vom 14/3. 1934, 
ausg. 2/12.1935. D. Prior. 18/3.1933. Zus. zu Schwz. P. 176023; C. 1936. I. 1512.) A l t p .

American Lecithin Co., Cleveland, Oh., iibert. von: Paul Boleń, Antlanta, Ga., 
V. St. A., Farben mit Kilpen- und Schwefdfarbstoffen, dad. gek., daB man alkal. Farbc- 
kupen verwendet, die geringe Mengen Lecithin enthalten. — Beschrieben ist das Farben 
mit Kiipenfarbstoffen aus der alkal. Hydrosulfitkiipe u. mit Sehwefelfarbstoffen aus 
dem Natriumsulfitbade. (A. P. 2 020 496 vom 16/5. 1932, ausg. 12/11. 1935.) S c h m a l z .

Soc. An. des Matiśres Colorantes & Produits Chimiąues de Saint-Dśnis, Paris, 
und Robert Lantz, Frankreich, Drucken und Farben mit Azofarbstoffen, dad. gek., 
daB man Gemische aus 1-antidiazobenzolsulfonsauren Alkalisalzen, dio in 4-Stellung 
eine Acylaminogruppe u. in 2,5-Stellung Halogen, Alkyl- oder Alkoxygruppen ent
halten, u. Oxyverbb.. die in der der OH-Gruppe benachbarten Stellung kuppeln, auf 
die Faser bringt u. den Farbstoff in ubhcher Weise durch Belichten entwiekelt. — 
Ais Diazokomponenten lcommen nach den Beispielen l-Amino-2,-5-diathoxy- oder 
-2-methyl-5-methoxy-4-benzoylamino- oder -4-acetylaminob&nzol, ais Azokomponenten
2,3-Oxynaphthoesdure- u. Diacełessigsaurearylide zur Verwendung. Die Farbstoffe 
konnen auf Kunstseide aus umgefallter Cellulose, auf Acełałseide, Seide oder Wolle sowie 
auf Baumwolle hergestellt werden. (E. P. 440 144 vom 17/12. 1934, ausg. 16/1. 1936.
F. Prior. 6/9.1934.) S c h m a l z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Abziehen von Farbungen, gek. durch 
die Verwendung yon Abziehbadern aus wss. Lsgg. von Salzen quartdrer Phcsphonium- 
verbb. oder tertidrer Sulfoniumverbb., die mindestens eine Kette yon mindestens 10 C- 
Atomen enthalten. Die Bader konnen noch Sauren, Alkalien, Red.-Mittel, 1. Seifen 
oder andere Reinigungsmittel oder mehrere dieser Mittel enthalten. — Beschrieben ist 
das Abziehen yon Eisfarben, Kupenfarbungen, Tanninbeizenfarbungen, Alizarinfarbungen, 
u. a. auch von Eisfarben auf Seide. — Verwendet werden nach den Beispielen: Di- 
methylcetylsulfon iummethylsulfat, Hexadecyltridihylphosphoniumbromid, Dimethylhexa- 
decylsulfon in m methylsulfat. (F. P. 791 217 Yom 12/6. 1935, ausg. 6/12. 1935. E. Prior. 
12/6. 1934.) _ _ S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm  Fitzky 
und Franz Henie), Darstdlung von Chlor- w id Bromverbindungen der p-Aminophenyl- 
alkyldiJic.r, in denen das Halogen in o-Stellung zur Aminogruppe eingetreten ist, dad. 
gek., daB man Alkoxycarbanilsaureester der Zus. [RO-CO ■XH]JCcH 1 -[X]1, worin 
R fur eine Alkyl- u. X  fiir eine Alkosygruppe steht, der Einw. von chlorierenden oder 
bromierenden Mitteln unterwirft u. die erhaltenen kemhalogenierten Prodd. mit ver-

14/1. 1936.) M . F .  M u l l e r .
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seifenden Mitteln aufspaltct. — Aus p-Mcthoxyphcnylurellian in CH2CI2 mit Sulfuryl- 
chlorid bei 10—30° das chlorierte Urethan, F. 50—52°, das mit 25°/0ig. NH3 (7 Stdn., 
150°) 3-Ghlor-4-amino-l-me.tlioxybe.nzol liefert, 01, F. der Acetylrerb. 114°. — Aus 
p-Athoxyphenylurcthan in Eg. mit Br2 die Bromverb., F. 33—35°, hieraus mit NH3 
3-Brom-4-amino-l-athoxybcnzol, Kp .12 150°, F. der Acetylrerb. 97°. Die entsprechendo
3-Chlorverb. hat ais Acetyldcriv. F. 99°. — p-Butyloxyphenylurethan vom F. 91—94°
(aus p-Aminophenyl-n-butylather, Kp .7 152— 154°) liefert ebenso 3-Chlor-4-amino- 
l-bvtyloxybenzol, Kp .10 165—170°. — Zwischenprodd. fur Farbstoffe. (D. R. P. 621 710 
KI. 12 q vom 5/1. 1933, ausg. 12/11. 1935.) A ltp e te r .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Nitronaphthyl- 
aminen. Man nitriert a-Naphlhylphthalimid (I) u. spaltet den Plithalsaurerest ab. 
Z. B. gibt man 273 g I  bei 15° allmahlich zu 450 g H N 03 (D. 1,45), riihrt 1 Stde., 
gieBt in W., filtriert u. erhitzt den Riickstand im Autoklaven mit 720 g NH3-Lsg. 
(D. 0.9) 1 Stde. auf 120°. Beim Trennen des entstandenen Amingemisches mit H2SO., 
erhalt man S-Nitro-l-aminonaphthalin vom F. 97°, 5-Nitro-l-aminonaphthalin u. etwas
4-Nitro-l-aminonaphthalin. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man
von a-Naphthyl-4-chlor-, -3,4-dichlor-, -3,6-dichlor-, -3-nilro- oder -4-nitrophthalimid 
ausgeht. Die Vcrbb. dienen zur Herst. von Farbstoffen. (F. P. 789 905 vom 10/5. 
1935, ausg. 8/11. 1935. E. Prior. 11/5. 1934.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Darstdlung von Ketonen der
/ R i

Anthracenreihe, indem man Verbb. der Zus. A-CO-C-X, worin A ein Rest der Anthracen-
^ R 2

reihe, X  gleich H, Alkali- oder Erdalkalimetall, Rj freie oder yeresterte CarboxyIgruppe, 
R, gleich H, Acyl, freie oder yeresterte Carbosylgruppe, mit sauren oder alkal. ver- 
seifenden Stoffen behandelt. Hierbei werden Rx oder R2 oder beide abgespalten. Aus- 
gangsstoffe sind z. B. Verbb., die man durch Kondensation eines Carbonsaurechlorids 
der Anthracenreihe mit Verbb. aus Malon- oder Acylessigsaureestem u. Alkali oder 
Erdalkali erhalt. Die Stoffe konnen, wenn sie in dem Verseifungsmittel wl. oder unl. 
sind, z. B. mittels der Na-Salze alkyliertcr Kaphthalinsulfonsauren susi)endiert werden. 
— Z. B. gibt man 20 (Teile) der Verb. von der Zus. A [aus Anthrachinon-2-carbonsaure- 
chlorid (I), Acetessigester u. Alkalialkoholat] in 300 78%ig. H2S 0 4 bei 90—95°, gieBt 
nach 15 Min. in W., wascht den Nd. mit wss. NH3-Lsg. 2-Acetoanthrachinon (II), farb- 
lose Nadeln aus Methylalkohol. — Aus B [gewonnen aus 2-Chloranthrachinon-3-carbon- 
sdurechlorid (III), Malcmester (TY) u. AlJcoholat] u. 90°/oig. H3P 0 4 2-Chhr-3-acetoanthra- 
chinon (Y), farblose Nadeln aus A., F. 154— 156°, 11. in organ. Losungsmm., 1. in 96%ig. 
H^SOj mit gelber, in alkal. Na-Hydrosulfitlsg. mit griiner Farbę. — Aus dem Rk.- 
Prod. von l,4-Dichloranthrachinon-2-carbonsaurechlorid u. IV l,4-Dichlor-2-acetoanthra- 
chinon, II. in Methylalkohol u. A., aus Aceton gelbe, feste Schuppen yom F. 182—183°. — 
Aus dem Kondensationsprod. von l-Nitroanthrachinon-2-carbonsdurcchlorid (VI) u. IV 
l-Nitro-2-acetoanthrachinon (VII), farblose Nadeln yom F. 255— 257° aus Chlorbenzol, 
hieraus durch Red. l-Amino-2-acetoanthrachinon. — Aus B mittels 5%ig. wss. NaOH- 
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r  °  0J'sg- u. NaHS03 u. Oxydation mit Luft die Verb. C, hieraus durch Verseifung V. — 
Aus Rk.-Prod. yon Bz.-Benzanthroncarbonsaurechlorid u. IV Bz.-Acelobenzanthron, gelbe 
Nadeln yom F. 174—175° aus Bzl., hieraus durch Oxydation mit NaOCl-Lsg. Bz.- 
Benzanthroncarbonsaure. —  Aus dem Rk.-Prod. yon Thiazolanthron-2-carbonsaurechlorid 
u- A 7 2-Acetothiazolanthron, gelbe Nadeln aus Trichlorbenzol. — Aus B  mit Methyl- 
schwefelsaure die Verb. D, wl. in Alkalien, zl. in wss. Pyridin; beim Erwarmen ihrer
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Lsg. in 96%ig. H2S04 entsteht unter C02-Entw. V. — Aus dera Rk.-Prod. von Anthra- 
cen-2-carbonsdurechlorid, Na-Malonsaureester, IV u. wasserfreiem A. 2-Acetoanthracen. 
Aus dem Rk.-Prod. von 2-Chloranthracen-3-carbonsaurcchlorid u. IY 2-Chlor-3-acelo- 
anlhracen. — Aus dem Rk.-Prod. von III, IY u. Ca-Alkoholat V bei saurer Verseifung; 
bei alkal. Verseifung erhalt man die Verb. C. — Aus dem Rk.-Prod. von YI, Mg-Malon- 
ester (IX) u. A. YII. — Aus I, Mg-Acetessigester II. — Aus dem Rk.-Prod. von 1,4-Di- 
cMoranthrachinon-6-carbonsdurecldorid u. IX l,4-Dichlor-6-acetoanthrachinon, gelbe 
Nadeln vom F. 235° aus Chlorbenzol. — Farbstojfzioischenprodd. (F. P. 789 247 vom 
25/4. 1935, ausg. 25/10. 1935. D .  Priorr. 27/4. u. 21/7. 1934.) D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstcllung von Farbstoffen, dad. 
gek., daB man Komponenten verwendet, die eine lange aliphat. Kette ais Kemsubsti- 
tuenten in einem Arylrest enthalten. — Die Herst. folgender Azofarbstoffe ist be- 
schrieben: l-Amino-4-dodecylbenzol (I) ->- l-(4'-Sidfophenyl)-3-viethyl-5-pymzolcm oder 
l-(2'-, 5 ’-Dichlor-4’-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazólon oder l-[4'-Svlfophenyl)-5-pyrazo- 
lon-3-carbonsdure oder 2-Oxynap]ithalin-8-sulfonsdure oder 2-Oxynaphtlialin-6,8-dimlfon- 
saure oder l-Oxynaphtlialin-3fi-di$ulfonsaure oder 2-Aminonaplithalin-6,8-disulfonsdure 
oder 2-Aminonaphthalin-8-sulfo7isaure (II) oder 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsdure 
oder 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure oder l-Amino-8-oxynaphthalin-2,4-disvlfon
saure oder l-Acetylamino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfo>i$dure oder l-Butyrylamino-8-oxy- 
naphthalin-4,G-disulfonsdure oder 2-Acetylamino-8-oxynaphllialin-6-sulfonsaure oder
1-Benzoylamino-S-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure-, I ->- l,3-Dioxybenzol -f- 1-Amino- 
be7izol-2,S-disulfonsaure; l-Amino-2-imthyl-4-dodecylbenzol II; Anilin ->- l-(4'-Do- 
dccylbenzoylainmo)-8-oxynaphthalm-3,G-disulfons(iure; l-Aminobenzol-4-sulfonsdure ->-
2-Dodecyl-l-oxynaphthalin. — Weiter ist die Herst. folgender Farbstoffe beschrieben: 
10 g l,3-Dibrom-4-aminoanihrachinon, 13,5 g I, 2,5 g K-Acetat, 0,2 g Cu-Acetat u. 20 g 
Pyridin werden unter Riihren 24 Stdn. auf 115— 120° erhitzt. Beim Abkuklen auf 
30° seheidet sich 2-Brom-l-amino-4-(4'-dodecylamino)-anlhrachinon ab (nach dem Auf- 
arbeiten krystallin. Pulver F. 130—131°, 1. in k. Bzl. mit blauer Farbę). Durch Be- 
handeln mit Na-Sulfit in iiblicher Weise erhalt man die Sulfonsaure. Dureh energ. 
Sulfonieren mit Oleum erhalt man starker sulfonierte Farbstoffe; aus 6,7 g 4-Brom-
2-chlor-l-aminoanthrachinon u. 12,8 g l-Amiiio-4-ce.tylbe.nzol erhalt man 2-Ghlor-l-amino- 
4-(4'-cetylphenylamino)-anthrachinon u. durch Behandeln mit Na-Sulfit oder Oleum, 
wie vorstehend, sulfonierte Farbstoffe; aus 7,6 g l,3-Dibrom-4-aminoanthrachinon u. 
14 g l-Amino-4-octodecylbenzol erhalt man einen in Bzl. mit blauer Farbę 1. Farbstoff, 
der durch Erhitzen mit Na-Sulfit u. Oleum ebenfalls sulfoniert werden kann. Diese 
sulfonierten Anthrachinonfarbstoffe farben Wolle waschecht blau. — Durch Erhitzen 
eines Gemisches von 72 g LeukocMnizarin, 187 g I, 40 g Borsdure u. 360 g Kresol 
auf 100° wahrend 2 Tagen erhalt man l,4-Di-(4'-dodecylphenylamino)-anthrachinon, 
das mit Oleum sulfoniert werden kann. Die Sulfonsaure farbt Wolle griin. — 12,36 g
2-Nitro-4'-aminodiphenylamin-4-sulfonsdure u. 1 1 ,6 6  g Athylbenzylsulfonsaure werden 
in 200 g W., enthaltend 4,86 g Na2C03, gel. Nach Abkiihlen der Lsg. oxydiert man 
durch Zusatz einer Lsg. von 7,9 g Na-Bichromat u. 9,11 g H2S 0 4 94%ig in 60 g W. 
Zu dieser gefarbten Fl., die Indamin enthalt, gibt man eine Lsg. von 14,52 g 1-amino-
4-dodecylbenzolsulfonsaurem Na (III) in 100 g W. u. osydiert nochmals mit Chrom- 
saure bei 90—95°, bis man eine violettrote klare Lsg. erhalt. Dann fiigt man 2,73 g 
Na2C03 wasserfrei, dann 7 g Fe-Pulver hinzu u. lialt die Temp. 2 Stdn. lang auf 60°. 
Nach dem Filtrieren salzt man das Safranin ais bronzeglanzendes Pulver von brauner 
Farbę ab, das Wolle in blauroten Tónen von weitaus besserer Waschechtheit ais bekannte 
Farbstoffe dieser Art farbt. — 25 g A., 125 g W., 18,15 g III u. 10,12 g l-Chlor-2,4-di- 
nitrobenzol werden unter Zusatz von 10 g Kreide 4 Stdn. am RuckfluBkuhler erhitzt. 
Man filtriert ab u. verteilt das Filtrat in 200 g W., sauert mit HC1 an u. filtriert die 
Nitrodiphcnylaminsulfonsaure ab, die Wolle aus saurem Bade in gelben Tónen farbt. — 
Durch Erhitzen von 32 g l-Brom-4-inethylaminoanthrachinon mit 80 g 4-Dodecyl- 
l-oxybenzol unter Zusatz yon 6 g NaOH-Pulver auf 170—180° wahrend 5 Stdn. erhalt 
man einen Farbstoff, der sich in Bzl. mit rotblauer Farbę lóst u. mit Oleum sulfoniert 
wird. Die Sulfonsaure farbt Wolle aus neutralem oder saurem Bade in blauroten, 
wascheehten Tónen; aus l-Brom-4-aminoanlhrachi?ion-3-sitlfonsaure u. 4-Dodecyl-
1-tkiophenol erhalt man einen Farbstoff, der Wolle ebenfalls waschecht blaurot farbt. — 
Die Farbstoffe sind wasserlóslich u. neigen zur Gelbldg. Ais saure Farbstoffe an- 
gewendet, besitzen sie eine bemerkenswerte Wasch- u. Pottingechtheit u. konnen 
daher an Stelle von Chromfarbstoffen yerwendet werden, vor denen sie den Yorzug
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der einfacłiercn farber. Anwendungsweise bositzen. Sie farben je nach Zus. in den ver- 
schiedensten Tonen. (F. P. 791902 vom 28/6. 1935, ausg. 19/12. 1935. E. Prior. 
28/6. 1934.) _ S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Zahn und 
Heinrich Koch, Frankfurt a. M.-Hóohst), Darstellung von sauren Wollfarbstoffen.
1-Amino-4-halogenanthrachinon-2-sulfonsauren setzt man mit Aminoaralkylalkylsul- 
fonen um. Die erhaltenen Farbstoffe egalisieren gut. Das iVa-SaIz der 1-Amino-
4-bromanthrachi?ion-2-sulfonsdure (I) erhitzt man mit o-Aminóbenzylmethylsulfon (II), 
Na2C03, NaHC03 u. CuCl in W. mehrere Stdn. auf 65—75°, beim Kuhlen scheidet sich 
das Na-Salz des Farbstoffes in derben Krystallen ab; er farbt Wolle aus saurem Bade 
rotstichig blau. — II erhalt man durch mehrstd. Erhitzen von o-Nitrobenzylchlorid mit 
methansulfinsaurem Na in CH3OH, Absaugen des o-Nitrobenzyhmthylsuljons, F. 121°,
u. Red. zu II, F. 117— 118°. Aus I u. m-Aminobenzylmethylsulfon (darstellbar aus 
m-Nitróbenzylchlorid-, m-Nilrobenzylmethylsulfon, F. 1 2 1 °, m-Aminóbenzylmełhylsulfon,
F. 126°) erhalt man einen Wolle blau fśrbenden Farbstoff. Der Farbstoff aus I u. 
p-Aminobenzylmełhylsulfon (darstellbar aus p-Nitrobenzylchlorid; p-Nitrobenzylmethyl- 
sulfon, F. 171— 172°, p-Aminobenzylmcthyls\dfon, F. 170°) farbt Wolle blau. Der Farb
stoff aus I u. o-Aminobenzylathylsulfon (darstellbar aus o-Nitróbenzylchlorid u. ćithan- 
siilfinsaurem Na in CH3OH, u. Red. des o-Nitrobenzylathylsulfons, F. 84—85° zu
0-Aminobenzylathylsulfon, F. 113°) farbt Wolle rotstichig blau. Der Farbstoff aus I
u. m-Aminobenzyldthylsulfon, F. 105°, farbt Wolle blau, der aus I u. p-Aminobenzyl- 
athylsidfon (darstellbar aus p-Nitrobenzylchlorid; p-Nitrobenzyldthylsulfon, F. 133 bis 
134“, p-Aminóbenzylathylsulfon, F. 113— 115°) blau, der aus I u. l-(Methylsulfonyl)-
2-{4 -aminophcnyl)-dlhan oder aus l-(Athylsulfonyl)-2-{4'-aminophenyl)-dthan griin- 
stiehigblau, der aus I u. 3-Amino-4-methoxybenzylmethylsulfon blau, der aus I u.
3-Amino-6-methoxybenzyldthylsulfon blau, der aus I u. 3-Amino-6-methoxybenzylmethyl- 
sulfon grunstichigblau. — l-(Methylsulfonyl)-2-(4'-aminophenyl)-dlhan erhalt man aus
1-Brom-2-(4'-nilrophenyl)-athan; l-(Methylsulfonyl)-2-(4'-nilrophenyl)-dthan, F. 142 bis 
143°,̂  l-(Methylsulfonyl)-2-(4'-aminophenyl)-dthan, F. 98—99°. l-(Athylsulfonyl)-2- 
(4 -nilrophenyldthan), F. 65°. l-(Athylsulfonyl)-2-{4'-aminopJienyl)-dthan, F. 86—87°. 
t>-Amino-4-mdhoxybenzylmethylsulfon  erhalt man aus 3-Nilro-4-methoxybenzylchlorid; 
3-Nitro-4-mcthoxybenzylmcthyls>dfon, F. 158— 159°; 3-Ammo-4-methoxybenzylmethyl- 
sulfon, F. 90—91°. 3-Amino-6-methoxybenzylathylsulfon erhalt man aus 3-Nilro- 
G-methoxybenzylchlorid; 3-Nilro-6-inethoxybenzyldthylsulfon, F. 139—140°; 3-Amino-
6-methoxybenzylathylsulfon, F. 143°. 3-Amino-6-methoxybenzylmethylsulfon erhalt man 
aus 3-Nilro-6-m ethoxybenzylchlorid; 3-Nitro-6-methoxybenzylmetliylsulfon, F. 110—111°; 
3-Amino-6-methoxybenzylmethylsulfon, F. 102—103°. (D. R. P. 623 883 KI. 22 b vom 
20/5. 1934, ausg. 9/1. 1936. Zus. zu D. R. P. 584 872; C. 1933. II. 3487.) Franz.

I. R. Geigy, Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Ilerstellung eines Azofarbstoffs, dad. gek., 
daB man diazotierte 4-Nilro-2-amino-l-oxybenzol-6-sulfonsdure mit 4-Isopropyl-l-oxy- 
benzol kuppelt u. den Farbstoff gegebenenfalls in seine komplexe Cr-Verb. iiberfuhrt. — 
Der Farbstoff farbt Wolle aus saurem Bade in gelbbraunen Tonen, die durch Chromieren 
in ein sattes gedecktes Braun ubergehen. (Schwz. P. 178 818 vom 5/11. 1934, ausg. 
2/12. 1935.) S c h m a l z .

I. R. Geigy, Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Ilerstellung von Azofarbstoffen. Zu
F. P. 786 775; C. 1936. I. 1322 ist folgendes nacbzutragen: Es kónnen noch folgende 
Azofarbstoffe hergestellt werden: l-Amino-2,4-dinitro-6-chlorbenzol oder 1-Amino-
2,4-dinitro-6-brombenzol ->- l-fl,y-Dioxypropylamino-2-methoxy-5-methylbenzol. — Die 
iarbstoffe farben Acetatseide in blauvioletten, rein weiB atzbaren Tonen u. sind auch 
zum Farben von Lacken geeignet. (Schwz. PP. 179 326—179 328 vom 7/4. 1934, 
ausg. 16/11. 1935. Zus. zu Schwz. P. 175355: C. 1936. I. 1322.) S c h m a l z .

Chemisehe Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB man diazotierte l-Aminoacylam.inobenzol-2-carbonsduren von der Zus. A, 

C001I worin R =  H oder Alkyl ist, X  eine S 02-
_____i ____ oder CO-Gruppe bedeutet u. der die diazotier-

/  \ _ U _ X — /  y ^H* bare NH2-Gruppe enthaltende Bzl.-Kern noch
 ----- /  ' \ _____/  Methylgruppen enthalten kann, mit l-(Chlor-

sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolonen kuppelt. — 
Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: l-(3'-Aminobenzolsidfoylamino)- oder
l-[3'-Aminobenzoylamino)- oder l-(5'-Amino-2'-methylbenzolsulfoylamino)- oder l-(5'- 
■Amino-2'-methylbenzolsulfoyl-N-methylamino)- oder l-(4'-Aminobenzolsulfoylamino)-ben-
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zol-2-carbonsaurc ->- 1 -{2',5'-Dicklor-4'-sulfophenyl)- oder l-{2'-Chlor-5'-sulfophenyl)- 
odcr l-(2',5'-Dichlor-3'-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon. — Dio Farbstoffe farben 
Wolle sowohl aus saurem Bade ais auoh nachchromiert gelb. (D. R. P. 623 910 KI. 22 a 
vom 5/8. 1931, ausg. 7/1. 1936.) S c h m a l z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstdlung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB man 2-Amiiwbcnzol-l-carbonsauresulfonsa.urearylide, die im Arylidrest 
eine COOH-Gruppe enthalten u. in denen das zweite Amid-H-Atom durch Alkyl, 
Aralkyl oder Aryl ersetzt sein kann, mit Pyrazolonderiw. ohne wasserlóslich machende 
Gruppen kuppelt. — Die Herst. des Farbstoffes 2-Aminóbenzol-l-carbonsdure-5-sulfon- 
saureplicnylamid-2'-carbonsaure. 1-Phenyl 3-methyl-5-pyrazolon ist beschrieben. Der 
Farbstoff farbt Wolle nachchiomiert oder nach dem Metachromverf. licht-, walk- u. 
pottingecht gelb. (Schwz. P. 176 923 vom 17/7. 1934, ausg. 16/8. 1935.) S c h m a l z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstdlung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB man aromat, oder heterocycl. Diazoyerbb., welche in o-Stellung zur 

acyl a D * a z ° m m n g r u p p e  {|jc Qruppe A enthalten, worin acyl a S 02- 
A —^ ^ a c v l b nlkyJ’ SO„-aryl oder S 02-aralkyl u. acyl b einen beliebigen organ.

‘ ^  Acylrest darstellt, mit beliebigen Azokomponenten yereinigt, die 
in o-Stellung zu einer ÓH-, Alko,\y-, COOH-, NH2-, Alkylamino-, Aralkylamino- oder 
Arylaminogruppe kuppeln, die so erhaltenen Azofarbstoffe zwecks Abspaltung der 
Gruppo acyl b mit yerseifenden Mitteln u. dann gegebenenfalls mit metallabgebenden 
Mitteln behandelt. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: 2-Di-{4'-methyl- 
phenylsulfoylamino)-5-methyl-l-aniinobenzol (I) l-[4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazo- 
lon (II), Abspaltung der 4'-Methylphenylsulfoylaminogruppe b, auch Cr-Verb.; I
1-(2',5'-Dichlor-4'-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon (X) oder l-Oxynaphthalin-4-sulfon- 
saure (n i) oder l-Oxynaphthalin-3- oder -5-sidfonsaure oder 2-Oxynaphlhalin-6-sulfon- 
saitre (IV) oder 2-Oxyn<ipkthalin-7-sulfoiisaure, Abspaltung von b; I ->- l-Oxynaphthalin-
3,6-disvlfonsaure, Abspaltung von b; 2-N-Acelyl-(4'-meihylphenylsulfoylamino)-5- 
methyl-l-aminobenzol -> in ,  Abspaltung der Acetylgruppe; 2-Di-(4'-meihylphmyl- 
sulfoylamino)-5-chlor-l-aminóbenzol (V) ->- IV, Abspaltung yon b; V ->- 2-Oxynaph- 
thalin-6,S-disulfonsaure, Abspaltung yon b, auch Cr-Verb.; l-Aminóbenzól-4-sulfon- 
saure ->- l,3-Dioxybetizol (VI) -<- V, Abspaltung von b, auch Cr-Verb.; 2-Di-{4' -methyl- 
phenylsulfoylamino)-l-atninobenzol-S-sulfonsdure (ATI) -y  2-Oxynaphlhalin (VHI), Ab
spaltung von b; VH ->- 1,3-Diaminobenzol (IX) oder l-Phenyl-3-melhyl-5-pyrazolon, 
Abspaltung von b; V -> IH, Abspaltung von b; l-D i-(4’-Mdhylphenylsulfoylamino)-
2-aminonaphthalin-4-sulfonsdure H, Abspaltung yon b; VH ->- Al, Abspaltung von b; 
VII VI -f- VH, Abspaltung von b; Salicylsaure -<- 4,4'-Diaminodiphenyl VI -<-
1-(4'-A[cthylphenylsulfoylamino)-l-aminobenzol-S-sulfonsaure, auch Cu-Verb.; 4-Nitro-
2-amino-l-oxyben^l ->- IX VII, Abspaltung von b; VH 4-Methyl-l-oxybenzol 
oder l-Acetylamino-4-oxybenzo[, Abspaltung von b; 2-Di-(4’-metJiylphenylsulfoylamino)-
1-amitiobenzol III, Abspaltung von b; V l-Amino-S-oxynaphthałin-4-sulfon.sdure, 
Abspaltung yon b; 2-Di-(4’-methylphenylsulfoylamino)-5-mełhyl-3-nitro-l-aminóbenzól

111, Abspaltung von b; III -4- 2-Di-{4'-niethylphenylsulfoylamino)-5-methyl-l,3-di- 
aminobenzol ->- III, Abspaltung von b ; I l-(2‘ -Mcthyl-3'-amino-5' -sulfophtnyl)-
3-methyl-6-pyrazolon, Abspaltung von b, gegebenenfalls HI oder l-(2',5'-Dichlor-4'-
sulfophenyl)-3-dthyl-5-pyrazolon; 2-Di-{4’-methylsulfoylamino)-l-aminonaphthalin-6- 
sulfonsaure YIH, Abspaltung von b. — Die Farbstoffe kónnen je nach Zus. 
zum Farben von pflanzlichen u. tier. Fasern, von Leder oder zur Lackbereitung 
rerwendc-t werden. (F. P. 792 900 vom 24/7. 1935, ausg. 11/1. 1936. D. Prior. 
28/7. 1934.) _ S c h m a l z .

I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., Frankfurt a. M., Herstdlung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB man diazotierte Nitroaroyl-m-oder-p-arylendiamine mit aromat. o-Oxy- 
earbonsauren oder l-Aryl-5-pyrazolon-3-carbonsauren oder dereń D eriw . (I), die keine 
XHS-Gruppen enthalten, kuppelt, die XO.-Gruppe reduziert, die entstandenen Amino- 
azoyerbb. weiter diazotiert u. mit I oder X-substituierten Aminonaphtholsulfonsauren 
kuppelt. —  Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: 1-Phenyl-5-pyrazolon-
3-anbonsaure. (HI) -<- l-(4’-Xitrobenzoylamino)-4-aminobenzol (H), Red. Ton XO. zu 
XHS III oder l-(or-Xi!rophcnyi)~5-pyrazolon~3-carbonsaurt, Red. yon NO. zu XIL  
(IV) oder l-(4'-Xitrophenyl)-5-pyrazolon-3-airi>onsaure, Red. yon XO. zu XIŁ; Salicyl- 
,<iiure oder 0-Alef iy ł-1 -oiybenzol-2-carborusiure (VI) -4- l-Amino-4-nil'robenzol, Red. yon 
XOi łu  XHj. Kondensation mit 4-Xitrobenzoylchlorid, Red. yon XO: zu XHJ -> III 
oder IV oder 2-(4'-Aminobenzoyla!rtino)-5-oxynap}ithaUn-7-sulfcmsaurt (V) oder 2-(4'-
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Aminobenzoyl-N-methylamino)-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure; YI -<-1-(3'-Aminobenzoyl- 
amino)-4-aminobenzol ->- III oder IV; l-(6'-Sulfo-2'-naphthyl)-5-pyrazolon-3-carbonsdure- 
ester -4- II oder l-(3'-Aminobenzoylamino)- oder l-(4'-Aminobenzoylamino)-3-amino - 
benzol ->- 2-Benzoylamino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure oder IV oder V. — Dio Farb
stoffe farben pflanzlieho Fasem je nach Zus. in gelben bis roten, neutral oder alkal. 
weiB atzbaren Tóncn. Sofem sic eine NH2-Gruppe enthalten, kónncn sie auf der Faser 
diazotiert u. entwiekelt werden. (F. P. 791599 vom 21/6. 1935, ausg. 13/12. 1935.
D. Prior. 27/6. 1934.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB man Azofarbstoffe aus diazotierten, zur Herst. metallhaltiger Azofarb- 
stoffe geeigneten aromat. Diazoverbb. u. Azokomponenten von der Zus. A, worin

X =  S, O, CH2 oder CH=GH u. n =  1 oder 2 ist, 
kuppelt u. dio so erhaltenen Azofarbstoffe gegebenen- 

" falls in Metallkomplexyerbb. umwandelt. — Die Herst. 
folgender Farbstoffe ist beschriebcn: 6-Nitro-2-amino- 
l-oxybenzól-4-sulfonsdure (I) ->- 3-Oxydiphenylensulfid;

2-Aminóbenzól-l-carbonsaure-5-sulfonsaure ->- 3-Oxydiphenylenoxyd (II), aueh Cr-Verb.;
1-Amino-2-oxy-6-nitronaphthalin-4-sulfonsdure II; 4-Nitro-2-amino-l-oxybenzol-6-sul- 
fonsdure (III) ->- 3-Oxydiphenylenoxyd-2-carbonsdure; l-Amino-4-nitrobenzol-6-carbon- 
sdure 3-Oxydiphenylenoxydmono- (wahrscheinlich 2-)-sulfonsdure; II 4,4'-Diamino- 
diphenyl-3,3' -dicarbonsdure ->- l-(4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon; I -y  6-Brom-
3-oxydiphenylenoxyd; I 3-Oxyphenanthren; I ->- 2-Oxyfluoren; n i  3,6-Dioxy- 
diphenylenoxyd -<- IH; III II. —  Die 1. Farbstoffe farben je nach Zus. Wolle oder 
Baumwolle, u. zwar braun bis braunviolett bis braunschwarz. Dio unl. Farbstoffe 
lósen sich in organ. Losungsmm., wio Pyridin, u. dionen zum Farben von Lacken. 
(F. P. 791635 vom 22/6. 1935, ausg. 14/12. 1935. D. Prior. 27/6. 1934.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB man diazotierte 2-Aminobenzol-l-earbonsauren, die in 6-Stellung einen 
Substituenten mit Ausnahme von Halogen enthalten konnen, mit 1-Sulfonaphthyl-
3-methyl-5-pyrazoIonen oder -5-pyrazolon-3-carbonsaureestem kuppelt u. die Farb
stoffe gegebenenfalls mit Cr-abgebenden Mitteln behandelt. — Dio Herst. folgender 
Farbstoffe ist beschrieben: 2-Aminobenzol-1 -oarbonsdure oder 4-Chlor- oder 5-Chlor-
2-aminobenzol-l-carbonsdure oder 2-Aminobenzól-l-carbonsdure-4-sulfonsdure l-(4'-Sul
fo-1'-naphthyl)- oder l-(5'-Sulfo-1'-naphthyl) -oder 1-(1' -Sulfo-2'-naphthyl)- oder
l-(7'-Sulfo-1'-naphthyl)- oder l-(6'-Sulfo-2'-naphthyl)-3-methyl-5-pyrazolon oder Ester der 
entspreehenden l-Sulfonaphthyl-5-pyrazolon-3-carbonsduren. — Die Farbstoffe farben 
Wolle ais Cr-Verb. in gelben bis rotgelben Tonen. (F. P. 792 715 vom 20/7. 1935, 
ausg. 9/1. 1936. D. Prior. 20/7. 1934.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Monoazo- 
farbstoffen, dad. gek., daB man Diazoverbb. von 2-Aminobenzol-l-carbonsdure (I) oder 
dereń Deriw. oder 2-Amino-l-oxybenzól oder dessen Deriw. mit Pyrazolonen von

Y_p____der Zus. A kuppelt, worin Y Alkyl, Aryl, COOH oder
a i -ty v  r>' COO-Alkyl darstellt, R u. R' Benzol- oder Napli-

tt p ___ J thalinreste bedeuten u. Z =  O, CO, CH2, NH, S,
^  S 02XH, S 0 2N-Alkyl, S 0 2X-0xalkyl (S unmittelbar

an R gebunden), CONH, CON-Alkyl oder CON-Oxalkyl (C oder X  unmittelbar an R 
gebunden) ist. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: I l-Phenyl-3-methyl-
S-pyrazolon-3' -sulfonstiure-N-{S,y-dioxypropylanilid oder -3' -sulfonsdure-(6"-sulfo-1" - 
naphthyl)-amid; Sulfoanthranilsdure ->- l-Phenyl-3-mdhyl-i)-pyrazolon-4'-svlfonsaure- 
anilid (II); Tridiloranthranihdure l-Phenyl-3-mdhyl-5-pyrazolon-4'-sulfonsdure- 
anilid-4"-carbonsdure; 3-Chlor-2-aminobenzol-l-carbonsdure (HI) ->- l-Phenyl-3-mdhyl-
S-pyrazolon-3'-sulfonsdureanilid-3"-carbonsdure; I 3-Mdhyl-(IV) oder 3-Phenyl- oder
3-Carbonsduredthylester-(Y)-5-pyrazolon-l-(4'-chlorphenyl-3' -sulfonsdureanilid-2" -carbon
sdure)-, 2-Aminobenzol-l-carbonsdure-4-sulfcmsdure (VI) 3-Phenyl-5-pyrazolon-l-
(Phenyl-3'-sulfonsdureanilid-4"-sulfonsaure); VI 5-Pyrazolon-3-carbonsduremelhyl- 
ester-l-(phenyl-4' -sulfonsdureanilid-3"-sulfonsaure); 6-Nitro-2-amino-4-methyl-l-oxyben- 
zol (ATI) oder 4-Nitro-2-amino-6-mdhyl-l-oxybenzol oder 6-Chlor-4-nitro-2-amino-l-oxy- 
benzol (IX) oder 6-Nitro-4-chlor-2-amino-l-oxybenzol (X) oder 4-Chlor-2-amino-l-oxybenzol 
(XI) IV oder V oder H oder l-(4'-Chlorphenyl)-3-methyl-ó-pyrazolon-3'-sulfonsdure- 
anilid-3”- oder -4"-carbonsdure; 5-Nitro-2-amino-l-oxybenzol (YIH) -y  1-Phenyl-
3-methyl-5-pyrazolon-3'-sulfonsdureanilid; I l-(4'-p-Toluolsvlfoylamino)-phenyl-3-me-
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thyl-5-pyrazolon; VIII ->- l-(2'-(4"-CMor)-phenoxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon-5'-car- 
bonsaure; VII ->- l-(2'-Phenoxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon-3'-carbonsaure; IX ->-
l.(4'-Płienoxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazólon-3'-carbonsaure; VII oder X oder XI oder
4,6-Dichlor-2-amino-l-oxybenzol ->- 3-Methyl-5-pyrazolon aus 2-Aminobenzophenon oder
1-(2'-Pkenoxyphenyl)-5-pyrazolon-3-carbonsduredlhylester-3'-carbonsaure oder 3-Methyl- 
pyrazolon aus 3-Aminodiphenylmethan-2-carbonsdvre oder aus 4-Am.inodiplic.nylsuJfid-
2-carbonsdure oder 5-Pyrazolon-3-carbonsdurcdt1iylester aus 4-Aminodiphenylmethan-
2-carbonsaure; III l-(4'-Phenoxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon-3'-carbonsaure oder
3-Methyl-5-pyrazolon aus 2-A min odiph enylsu ifid-4-carbonsdurc (XIII) oder aus 4-Amino-
diphenylamin-2-carbonsaure (XIV) oder l-(2'-Phenoxyphenyl)-5-pyrazolon-3-carbonsaure- 
dthylester-5'-carbonsaure (XII); I ->-1-(2'-Phenoxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon-5'-carbon- 
sdure oder XII oder XIII oder XIV; III ->- 3-Metliyl-5-pyrazolon aus 3-Aminodiphenyl- 
meihan-2'-carbonsaure oder XII oder XIII oder XIV; I ->- 3-Mełhyl-5-pyrazolon aus
3-Aminobenzoplicnon-2'-carbonsaure; VIII ->- l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon-4'-carbon- 
siiure-2"-chloranilid-5"-stdfonsaure; I oder IX ->- l-Phenyl-3-mtthyl-5-pyrazolon-4'-car- 
bonsdureaniUd-3"-sulfcmsaure. — Die Farbstoffe farben Wolle naehchromiert oder nacli 
dem Metachronwerf. in gelben bis roten Tónen. (F. P. 792237 vom 17/6. 1935, ausg. 
26/12. 1935. D. Priorr. 20/6. u. 29/6. 1934.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Monoazo
farbstoffen, dad. gek., daB man Diazoverbb. der Aminę von der Zus. A, worin X  Alkyl,

Aralkyl, Aryl, Cycloalkyl oder H, Y einen alipliat. oder 
_ f 0,z aromat. Rest u. Z die Gruppe —N<^ oder OH darstellt

H,x—/  SV -n < x  . u. der Bzl.-Rest noeh weiter substituiert sein kann, mit 
 /  CO - \  2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsdure (I) sauer kuppelt.

— Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: l-Amino-4-acetyl-N-cyclohexyl- 
amino- oder -N-n-butylamino- oder -N-plienylamino- oder -N-dthylamino- oder -N-benzyl- 
amino oder -N-meihylaminobenzol-3-sulfonsaure -> I; l-Amino-4-benzoyl-N-methylamino- 
benzol-3-sulfonsdure oder l-Amino-5-methyl-4-acetyl-N-methylami7iobenzol-3-sulfonsaure 
oder l-Amino-4-acetylaminobenzol-3-sulfonsdure ->- I; l-Amino-4-acetyl-N-meihylamino- 
benzol-3-sulfonsduremethylamid oder -didthylamid oder -monooxdihylamid oder -dioxathyl- 
amid oder -amid oder -cycloliexylamid I; l-Amino-4-acetyl-N-cyclohexylaminobenzol-
3-sulfonsduremethylamid oder l-Amino-4-benzoyl-N-dthylaminobenzol-3-sulfonsdureamid
->-1. — Die Farbstoffe farben tier. Fasern je nach Zus. in sehr eehten, gelbstichig roten 
Tonen. (F. P. 792 319 vom 10/7. 1935, ausg. 28/12. 1935. D. Prior. 14/7.
1934.) S c h m a l z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Henry Jordan und Miles Augu- 
stinus Dahlen, Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von Monoazofarbstoffen, dad.

•n/ gek., daB man Aminę von der Zus. A, worin R' u.
(A) —X—R'"—NIIj R" =  H oder Alkyl sind, wenn X  =  CO ist, u. R' =

Alkyl u. R" =  H oder Alkyl sein muB, wenn X  =  S 0 2 
ist, u. R '" einen Bzl.-Rest darstellt, diazotiert u. mit Aminen der Bzl.- oder Naph- 
thalinreihe kuppelt, die in 4-Stellung zur NH,-Gruppe keinen Substituenten enthalten.
— Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: l-Aminobenzol-4-carbonsduredimethyl-
amid (I) ->- l-Amino-3-methylbenzol (II); I l-Amino-3-methyl-6-methoxybenzol;
l-Aminobenzol-4-sulfcmsdureamid Anilin-co-metłiansulfonsaure; l-Aminóbenzol-4-car-
bonsdureamid (III) ->- II; III 1-Aminonaphthalin. — An Stelle von I u. III kann
l-Aminóbenzol-4-carbonsdurediathyl- oder -dibutyl- oder -monomełhyl- oder -monodthyl- 
oder -monobittylamid oder eines der entsprechenden l-Aminobenzol-3-carbonsdureaviide 
ais Diazokomponente verwendet werden. Ais Diazokomponenten sind weiter an
gegeben: l-Aminobenzol-3-sulfonsaureamid u. -4-sulfonsduredimethylamid, 1-Amino-
4-methijlbenzol-2-sulfonsaureamid u. -2-sulfonsduredidthylamid, 1 -Amino-2-methylbenzol-
4-sulfonsdureamid u. -4-sulfonsduredimethylamid, l-Amino-2-meihoxybenzol-4-sulJon- 
saureamid u. -4-sulfoniduredimelhylamid. — Die Farbstoffe farben Aceiat-seide je nach 
Zus. in gelben bis orangebraunen Tonen. (A. P. 2 024 368 vom 23/3. 1932, ausg. 
17/12. 1935.) _ _ S c h m a l z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Monoazofarbstoffen, 
dad. gek., daB man in Azofarbstoffen aus diazotierten 4-Aminobenzol-l-oxalkyldthern, 
die durch eine Methylgruppe kemsubstituiert sein kónnen, aber- keine S 0 3H-, COOH- 
oder N 0 2-Gruppen enthalten, u. 4-Methyl-l-oxybenzol (I) die alkoh. OH-Gruppe im 
Alkylatherrest mit Schwefelsaure yerestert. — Die Herst. der Schwefelsiiureester 
folgender Farbstoffe ist beschrieben: 4-Aminobenzol-l-oxdthylather oder 4-Amino-
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2-chlorbenzol-l-oxdthyldther oder 4-Amino-3-methylbenzol-l-oxalliylatlier oder 4-Amino-
2-methylbenzol-l-oxathyldther ->- I. Die Veresterung erfolgt z. B. durch Behandeln der 
Farbstoffe mit konz. H2S 04. — Die veresterten Farbstoffe farben Acetatseide aus saurem, 
neutralem oder alkal. Bade in griinstichig gelben, nicht phototropen Tónen, auch im 
Zeugdruck, u. konnen auch zum Farben yon Wolle u. Seide yerwendet werden. (F P 
792409 vom 13/7. 1935, ausg. 31/12. 1935. E. Prior. 13/7. 1934.) Sc h m a l z .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasser- 
unloslichen Azofarbstoffen, dad. gek., daC man Monoamino-2,3-benzofluoren (I) oder 
seine Deriw. diazotiert u. in Substanz oder auf der Faser oder auf Substratcn, welche 
fiir die Farblackherst. geeignet sind, mit 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden kuppelt. — 
Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: I ->-1-(2',3'■Oxynaphthoylamino)- 
naphthalin oder -2,5-dimethoxybenzol oder 2' ,3'-Ozynaphlhoylaminobenzol oder 2-(2',3'- 
Oxynaphthoylamino)-naphthalin. — Man erhalt je nach Zus. der Farbstoffe braune bis 
korinthfarbene Tóne. (F. P. 791576 vom 11/6. 1935, ausg. 13/12. 1935. D. Prior. 
9/6. 1934.) _ _ S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasser- 
unloslichen Azofarbstoffen, dad. gek., daB man diazotiertes 4-Amino-3,4'-dinitrodiphenyl- 
amin (I) mit 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden kuppelt. — Die Herst. folgender Farbstoffe 
ist beschrieben: I ->- 2' ,3'-Oxynaphthoylaminobenzol oderl-(2',3’-Ozynaphthoylamino)- 
naplithalin oder -2-methoxybenzol oder -2-methylbenzól oder -4-methoxy-2-methyłbenzol 
oder -2,4-dimethoxy-5-chlorbenzol oder -2,5-dimethozybenzol oder -4-methoxynaphthalin 
oder -2,4-dimethoxybenzol oder -2,5-dimdhoxy-4-chlorbenzcl oder l-(6'-Brom-2',3'-ozy- 
naphthoylamino)-2,4-dimethoxybenzol oder l-(0' -Methozy-2'3' -oxynaphthoylamino)-2- 
methoxybenzol. — Die Farbstoffe farben je nach Zus. von korinthschwarz bis Schwarz. 
(F. P. 792449 yom 16/7. 1935, ausg. 31/12. 1935. D. Prior. 16/7. 1934.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von chromhaltigen 
Azofarbstoffen, dad. gek., daB man Azofarbstoffe aus diazotierten o-Aminophenolen 
oder o-Aminophenolathern u. l-(6'-Sulfo-2',4'-dihalogenphenyl)-3-alkyl-5-pyrazolonen 
oder -5-pyrazolon-3-carbonsauren oder dereń Deriyy. unter Druck bei erhohter Temp. 
mit Cr-abgebenden Mitteln behandelt. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben :
5-Nitro-2-amino-l-oxybenzol l-(6'-Sulfo-2',4'-dichlorphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon (I),
erhitzen mit Cr-Formiatlsg. 3 Stdn. unter Druck boi 125— 130°. Die Cr-Vcrb. fiirbt 
Wollo in klar blauroten Tónen; 4-Chlor- oder 4-Nitro-2-amino-l-oxybenzol oder 5-Nitro- 
oder 4-Chlor- oder 4-Nitro-2-amino-l-methoxybenzol ->- I. (F. P. 792 044 vom 4/7.
1935, ausg. 21/12._ 1935. D. Prior. 12/7. 1934.) Sc h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von chromhaltigen 
Azofarbstoffen, dad. gek., daB man Azofarbstoffe aus o-Oxydiazoverbb. der Benzol- 
oder Naphthalinreihe u. 3-Aryl-5-pyrazoIoncn, dio in 1-Stellung durch einen Arylrest 
substituiert sein konnen, mit Cr-abgebenden Mitteln behandelt. — Die Herst. folgender 
Cr-haltiger Farbstoffe ist beschrieben: 4-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-6-sulfonsaure ->-
1-(2'-Chlor-5'-sulfophenyl)- oder l-(2'-Chlorphenyl)-3-phenyl-5-pyrazolon; 6-Nitro-2-amino-
■!-methyl-l-oxybenzol l-(2'-Sulfophenyl)-3-phenyl-5-pyrazolon; l-Amino-2-oxynaph- 
thalin-4-sidfonsaure l-(2' -Sulfo-4'-methylphenyl)-3-phenyl-5-pyrazolon; 6-Chlor-
2-amino-l-oxybenzol-4-sulfonsaure ->- l-(4'-Chlorphenyl)-3-phenyl-5-pyrazolon. — Ferner 
findet sich eine wahllose Zus. von Diazo- u. Azokomponenten. — Die Farbstoffe farben 
Wolle je nach Zus. in Tónen von orange bis bordo von sehr guter Wasch- u. Walkechtheit. 
(F. P. 792845 yom 22/7. 1935, ausg. 11/1. 1936. D. Prior. 21/7. 1934.) S c h m a l z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Disazofarbstoffen, 
(lad. gek., daB man Aminoazofarbstoffe aus Diazoyerbb. der Bzl.- oder Naphthalin- 
reihe u', primaren Aminen der Bzl.- oder Naphthalinreihe, die in p-Stellung zur NH2- 
Gruppe kuppeln konnen, diazotiert u. mit Schwefelsaureestern von Oxalkylaminen der 
Bzl.-Ueihe, in denen das H-Atom durch einen Alkyl- oder Alkoxya.thylrest ersetzt 
ist, oder von Polyathenoxyalkylaminen der Bzl.-Reihe yereinigt. — Die Herst. folgen
der Farbstoffo ist beschrieben: l-Amino-4-nitróbenzol ->- l-Amino-3-methyl-6-metkoxy- 
benzol N-Athyloxathylaminobenzolschwefelsaureester (I) oder 2-Methyl-l-oxdthyl- 
aminobenzolschwefdsaureester; Anilin - r  1-Aminonaphthalin ->- I oder N-Athozyathyl- 
ozathylaminobenzolschwefelsdureester; l-Amino-2-chlorbenzol ->■ 2,5-Dimethoxy-l-amino- 
benzol Kondensationsprod. aus 21 g Athylaminobenzol u. 88 g Athylenozyd (2 Mol.); 
Aminoazotoluol ->- 3-Methyl-l-N-athozydthylozdthylaminobeiizolschwefelsdureester. — Die 
Farbstoffe farben Acelalseide u. Nitrocdlulosdacke je nach Zus. in roten bis braunen 
bis yioletten, atzbaren Tónen u. konnen auch zur Herst. yon in A. 1. Farben u. schnell
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trocknenden Tinten vcrwcndet werden. (F. P. 792 343 vom 11/7. 1935, ausg. 28/12. 
1935. E. Prior. 11/7. 1934.) S c h m a l z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, HersieUung 
eines Trisazofarbstoffs, dad. gek., daB man dio diazotierte Ammoazoyerb. aus 1-Diazo- 
benzol-3-sul/onsałire u. dom techn. Gemiscli der l-Aminonaphlhalin-6- u. -7-sulfonsdure 
mit 1 -Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsdw-c sauer vereiiiigt, den Disazofarbstoff weiter 
diazotiort u. alkal. mit 2-Phenylamino-5-oxynaphlhalin-7-sulfonsaure kuppelt. Der 
Farbstoff farbt Baumwolle direkt sehr hchteeht grunblau. (Schwz. P. 179448 vom 
26/7. 1934, ausg. 16/11. 1935.) S c h m a l z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Trisazofarbsloffen, 
dad. gek., daB man Resorcin alkal. mit 1 Mol. eines Gemisches aus diazotierter 3- u.
5-Amino-2-oxybenzol-l-carbonsaure oder diazotierter 5-Amino-2-oxybenzól-l-carbonsdure,
1 Mol. diazotierter 6-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-4-sulfonsdure u. 1 Mol. l-Amino-4- 
nUróbcnzol kuppelt. Dio Farbstoffe farben Leder in gleichmaGigen braunen Tonen. 
(F. P. 792 699 vom 20/7. 1935, ausg. 7/1. 1936. E. Prior. 20/7.1934.) Sc h m a l z . .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Trisazofarbsloffen, 
dad. gek., daB man Resorcin alkal. mit 1 Mol. diazotierter 5-Amino-2-oxybenzol-l- 
carbonsdurc (I) oder 1  Słoi. eines Gemisches aus diazotierter I u. 3-Amino-2-oxybenzol-
1-carbonsaure, 1 Mol. diazotiortem 4,6-Dinitro-2-amino-l-oxybenzol u. 1 Mol. diazo- 
tiertem 4-Nitro-l-aminobenzol oder 1 Mol. diazotierter 4-Nitro-l-aminobenzol-2-sulfon- 
saure kuppelt. — Die Farbstoffo farben Leder in negerbraunen Tonen, die sehr gleich- 
mfiBig sind u. eine gute Licht- u. Waschechtheit besitzen. (F. P. 792 700 vom 20/7. 
1935, ausg. 7/1. 1936. E. Prior. 20/7. 1934.) S c h m a l z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Anthrachinon- 
farbstoffe. Man rerschmilzt a-Pentanthrimide mit A1C13 bei 175—200° in Ggw. einos 
in W. 1., schmelzbaren, inerten Salzes, NaCl, u. yorteilhaft in Ggw. eines Alkalimetall- 
carbonats u. osydiert das entstandene Prod. mit Alkalidichromat u. H ,S04. Man erhalt 
lebhaft gelboliye bis khaki farbcnde Antlirachinoncarbazolfarbstoffe. Zur Herst. des 
<x-Pentantlirimids leitet man in eine h. Lsg. von l,5-Dinitro-4,8-dichloranthraehinon 
in Trichlorbcnzol Cl., bis dio beiden N 0 2 durch Cl ersetzt sind. Nach dem Kiihlen 
filtriert man das krystallin. ausgeschiedene l,4,5,S-Tetraehloranthrachinon u. setzt
1 Mol. mit 4 Mol. 1-Aminoanthrachinon in Nitrobenzol in Ggw. eines saurebindenden 
Mittels u. eines Cu-Katalysators um. (E. P. 439 296 yom 4/6. 1934, ausg. 2/1. 1936. 
A. Prior. 3/6. 1933.) ' F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. yon: Edward 
T. Howell, Milwaukee, Wis., V. St. A., Dibenzanthronfarbstoffe. Man verschmilzt 
2.2'-Dibenzanthronyle mit A1C1S in Ggw. eines Osydationsmittels u. yorteilhaft eines 
anorgan. oder organ. Yerdunnungsmittels; hierbei entstehen die reinen Dibenzanthron
farbstoffe in quantitativer Ausbeute. — Man setzt 2,2,-Dibenzanthronyl bei 125— 130° 
zu einer Sehmelze von NaCl u. A1C13, hierauf gibt man in einer Stde. gepułyertes NaNOj 
bei 120—130° zu u. ruhrt bis zur Beendigung der Farbstoffbldg. Hierauf gieBt man 
in k. W., wascht mit 5%ig. HCl, u. dann saurefrei. Man erhalt sehr reines Dibenz- 
antliron. In analoger Weise erhalt man aus 6,6,-Dichlor-2,2,-dibenzanthronyl Dichlor- 
dibenzjmthron, aus Bz.2,Bz.-2'-Dichlor-2,2,-dibenzanthronyl das Bz.S.Bz^^Dichlor- 
dibenzantliron u. aus Dinitro-2,2'-dibenzanthronvl einen grau farbenden Kupenfarb- 
stoff. (A. P. 2022S S4 vom 12/1.1934, ausg. 3/12.1935.) F r a n z .

XL Farbsn. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
B. Scheilele. Anstriehsicffe fu r Sonderbeanspruehungen, insbesondere in der Land- 

\ririschaft. {Farben-Ztg. 40. S10—11. S36—37. 1935. Heidelberg.) G r o s z f e l d .
L. W. L jutinundE . W . Gussjatzkaja. ZurFrage der Abbreidung ix>n Titaniceifl- 

Das starkę Ahkreiden von TiO;-Anstrichen kann 1. auf der mangelhaften Bestandig- 
keit des dispersen Systems Ol-TiO., 2. auf der Zerstorung der organ. Substanz des 
Farbfilmes durch atmosphar. Einflusse unter (katalyt.) Einw. von TiO. beruhen. Das 
Abkreiden wird ąuahtatiy an Aufstrichen auf Metali u. quantitativ an Aufstrichen auf 
Glasplatten bei 3, 7 u. lo-monatiger Einw. der Atmosphare bestimmt. Durch Zusatz 
von Al-Seifen ahphat. Fettsauren wird die Bestandigkeit der Snspension, gemessen an 
der Ahsitszeit, erfcóht, ohne daB das Abkreiden merkłich vermindert wird. Die mangel- 
hafte Bestandigkeit der Suspeasion ist also nicht der Grand fur Has Abkreiden. Unter 
Mitarbeit voa G. W. Sacharowa werden die TiO.-Teilchen mit einem anorgan. Gel



(Hydroxyde 3-wertiger Metalle, z. B. Fe, Al) uberzogen, so daB kcino dirokto Beriihrung 
von T i02 mit der organ. Substanz stattfindet. Das Abkreiden wird dadurcli inorldioh 
yerzogert. Beim Aufbewahren des Farbfilmes unter W. tritt kein Abkreiden ein. Ein 
Oberzug des TiO,-FarbfiImes mit einem Film, der ein anderes, nicht abkreidendes 
Pigment enthalt, yerhindert das Abkreiden des T i02. (Chem. J. Ser. B. J. angow. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8 . 833—30. 
1935. Moskau, Inst. f. angow. Mineralogie.) B a y e e .

A. Bresser, Neue Palentliteratur uber Losungs- und. Weichmaclmngsmitlel. (Farbo 
u. Laek 1935. 434. 449—50. 461. 1935.) Sc h e i f e l e .

— , Praklische Probleme bei der Fabrikation von piast ischen Massen. VI. (V. vgl.
C. 1936. I. 2224.) Allgemeine Angabon iiber dio Herst. von Prefipuhem u. ihro 
sachgemaBe Verarbeitung. (Brit. Plastics moulded Products Trador 7. 262—65. 
1935.) . ■ W . W o l f f .

Maurice Deribere, Die Anwendung des Wood-Lichls und der ultravioletlcn Strahlen 
bei der Unłersuchung plastischer Massen. Gbersicht iiber die physikal. Eigg. der Strahlen, 
die App. zu ihrer Erzeugung u. iiber die Ergebnisse, die bei ihrer Anwendung auf piast. 
Massen von yerschiedenen Autoren erhalten werden. Anwendung auf Oummen, Natur- 
harze, Bernstein u. Kunslharze. (Rev. gen. Matiórcs piast. 11. 145— 46. 177—78. 207 
bis 209. 239—41. 277—79. 1935.) W . W o l f f .

Maurice Dćribśre, Neue Unterscheidung zwischen Elfenbein und seinen plastischcn 
Nachahmungen. Sio beruht auf dem Verh. dieser Stoffe unterm Woon-Lieht. (Rev. 
gćn. Mati&res piast. 11. 311. Okt. 1935.) W . W o l f f .
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Soc. Veuve P. Chouanard & Fils & Co., W cifie Druckfarbe, bestehend aus einer 
Caseinlsg. (13 g NH3, 100 g Casein), in der Titanoxyd (100 g) fein yerteilt ist. (F. P. 
788 406 vom 12/7. 1934, ausg. 10/10. 1935.) K it t l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Polymerisieren von Vinyl- 
isobutylather von sehr bohem Roinheitsgrad bei unterhalb otwa 10° (bis —80°) mittels 
BF3 oder dessen Additionsprodd. mit O-haltigen Verbb. Man kann in Ggw. von fl. 
Athan, Propan oder in Ggw. organ. Lósungsmm., die mit festem C02 gekuhlt werden, 
sowie auch unter Zusatz anderer unter gleicben Bedingungen polymerisiorbarer Stoffe, 
wie Vinyldthern oder Isobutylen polymerisieren. — Aus Isobutylalkohol u. CH= CH 
hergestellter Vinylisobutylather wird dreimal iiber KOH fraktioniert dest., die inner
halb 0,6° sd. Hauptfraktion fraktioniert dest., das Destillat nach jeder Dest. 24 Stdn. 
iiber Na-Draht stehen gelassen. Kp- 17 82,4°. Darf Na-Draht bei 12-std. Stehen nicht 
yerandern. — Das Polymerisat stellt eine elast. k a u t s c h u k a r t i g e  thermoplast. 
in organ. Lósungsmm. u. Olen 1. M. dar. Verwendung ais elektr. Isoliermaterial, fiir 
Uberziige (auf Holz, Metali, Textilien, Papier, Nitro- oder Acetylcellulosegcgenstunden), 
ais Klebmitlel, Impragnieren von Polstermaterial, fiir Formgegenstande, Zwischen- 
sehichten fiir Sicherheilsglas (auch Polymerisation zwischen Glasplatten). Kautschuk, 
Harze, Diolejin-, Chlordiolefin-, Acrylsaureverb.-, Vinylester-, Vinylke.Um-, Styrol- 
polymerisale, Weichmacher u. Fullstoffe (RuB, Kaolin, Korkpulver) kónnen zugesetzt 
werden. — Polymerisation des Vinylisobutylathers oberhalb 10° fiihrt zu klebrigen 
Prodd. (F. p . 788 670 vom 12/4. 1935, ausg. 14/10. 1935. D. Priorr. 18/4. 1934 u. 
4/1. 1935.) P a n k ó w .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedćs Thomson-Houston, Erank- 
reich, Kondensationsprodukte aus Maleinsdureanhydrid, mehrwertigen Alkohalcn und 
ungesdtłigten organischen Verbindungen. Maleinsaureanhydrid (I) wird mit mehrwertigen 
Alkoholen, vorzugsweise Glycerin (II) u. mehrere aliphat. Doppelbindungen enthalten- 
den Verbb., wie Cwpren (III), Isopren, a-Eldoslearinsaure u. das sieli wie ein Diolefin 
yerhaltende Diphenylacetylen, kondensiert. Die Prodd. dienen unter Beimischung 
iiblicher Zusatze, wie trocknender Ole, Pigmente u. Cellulosederiw., zur Herst. von 
Oberzug en u. Lacken. — Z. B. werden I u. III in molarem Verhaltnis bis zum Kp. des
I erhitzt, worauf mit II 10—20 Stdn. auf 85— 100° erhitzt wird. Die Kondensation 
wird durch 5— 10 std. Erhitzen auf 185— 200° yervollstandigt. (F. P. 787 562 vom 
20/3. 1935, ausg. 25/9. 1935. A. Prior. 23/3. 1934. E. P. 440 924 vom 22/3. 1935, 
ausg. 6/2.1936. A. Prior. 23/3.1934 [B r i t i s h  T h o m s o n -H o u s t o n  Co. Lt d .]) Eben.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Horace H. 
Hopkins, Ridley Park, Pa., V. St. A., Uberzugsmassen. Zur Herst. von Firnissen u. 
Ernaillen aus Kondensationsprodd. aus Phthalnaurmnhydrid (I), Chinaholzul u ./oder 
Lemdl u. Glycerin (II), sowie aus ollóslichen Phenol-CHzO-IIarzen werden ais LOsungs-
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mittel fiir diese zwischen 60 u. 260° sd. Mineraloldcstillate, die gegebenenfalls durch 
einen CrackprozeB erhalten worden sind, yerwendet. Die Herst. von Harzen der 
ersteren Art wird z. B. dadurch bewirlct, daB die Ole mit dem II zunaehst auf ca. 440° F  
mit oder ohne bas. Katalysator bis zur Homogenitat der Mischung erhitzt werden, 
worauf die Verharzung mit I  stattfindet. (A. P. 2 018 557 vom 7/1. 1932, ausg. 
22/10. 1935.) E b e n .

Hercules Powder Co., Wilmington, Del., iibert. von Irvin W.  Humphrey, 
Wilmington, Del., V. St. A., Harzartige Kondensationsprodukte. Ester der Abietin- 
siiuTe mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, z. B. Athylabietat (I) u. Glycerinabietat (III) 
.werden mit Maleinsaureanhydrid (II) in der Hitze zu Weiehharzen kondensiert, die 
zur Herst. von Lacken u. Firnissen dienen konnen. Gegebenenfalls kann die Bk. in 
Ggw. von Veresterungskatalysatoren erfolgen. Auch konnen die Prodd. durch katalyt. 
Hydrierung vcrbessert werden. — Z. B. werden 82 I mit 20 II 8 Stdn. auf 170° erhitzt. 
Durch Dest. unter 5— 10 mm Hg-Druck bei 225—250° wird dann unyerandertes 
Ausgangsmaterial abdest. Das Harz selbst kann durch Dest. bei 250—300° unter 
5 mm Hg gereinigt werden. SZ. 130, YZ. 250. Ein harteres Harz entsteht durch
6 -std. Erhitzen yon 80 m  mit 25II auf 170°. (A. P. 2 025947 vom 3/9. 1931, ausg. 
31/12. 1935.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Merlin Martin Broubaker, 
Wilmington, Del., V. St. A., Harzartige Kondensationsprodukte. Hydriertes Ricinusol (I), 
welches in der Hauptsaehe 12-Ozystearin enthalt, hergestellt durch Hydrierung von 
Ricinusol in Ggw. eines Ni-Katalysators bei Tempp. unter 200°, wird mit mehrbas. 
Carbonsauren, z. B. Bemsteinsaure oder Plttludsaureanhydrid (II) zu yiscosen Olen 
durch Erhitzen yerestert. Die Prodd. dienen ais Weichmachungsmittd fiir Nitro- 
cdlulosdacke. — Z. B. werden 700 I mit 144 II unter Riihren 71/ ,  Stdn. auf 225° erhitzt. 
Es entsteht ein braunliehes 01 mit der SZ. 10. (A. P. 2 027 467 vom 11/4. 1932, 
ausg. 14/1. 1936.) E b e n .

United States Rubber Co., łfew York, iibert. von: Seaphes D. Shinkle, Passaic, 
N. J., V. St. A., Harzartige Koiidensationsprodukte. KW-stoffe der allgemeinen Formel 
R—CeH4—Rj, in der R u._R1 ein H-Atom oder ein gesatt. aliphat. KW-stoffradikal 
bedeuten, z. B. Bzl. (I), Athylbenzol, Didlhylbenzol, Isopropyttenzol u. Bulylbenzol, 
werden mit Athylendihalogeniden, vorzugsweise Athylenchlorid (II), in Ggw. yon etwas 
AlCls, so lange auf ca. 70° erhitzt., bis che HCl-Entw. naclilaCt u. eine spontane Vol.- 
Yermehrung der Rk.-M. stattfindet. Die Rk. wird dann unterbrochen, das Prod. 
naeheinander mit angesauertem W., AJkah, reinem W. u. einem organ. Losungsm. 
gewaschen u. bei 70—100°, gegebenenfalls unter yermindertem Druck, getroeknet. 
Es entstehen Harze von schwammiger Struktur, die durch W., yerd. Sauren, verd. 
Alkah, Ole u. die meisten organ. Losungsmm. nicht angegriffen werden. Sie sind,
gegebenenfalls unter Zusatz yon Fuli- u. Farbstoffen, bei Tempp. oberhalb 300° mit
oder ohne Druckanwendung hartbar. Bei der Kondensation von I mit II entsteht 
ais Zwisehenprod. synnn.-Diphenyldthan (III), das seinerseits wieder mit weiterem
II u. A1C13 im genannten Sinne reagiert. Die Kondensation kann von yomherein in 
Ggw. von Kautschuk ausgefuhrt werden. Ebenso kann derselbe auch wahrend oder 
nach derselben yor der Hartung einyerleibt werden. Diese Misehungen sind in ubhcher 
Weise yulkanisierbar. Die Prodd. sind zur Herst. yon Formkorpem, yon Uberzugen 
auf yerschiedenstem Materiał u. yon A mirichfarben geeignet. Fiir letztere Yer- 
wendungssirten werden sie in Dispersionen bzw. Suspensionen in organ. Losungsmm. 
ubenrefuhrt. — Z. B. werden 40 I (pounds), 150 II u. 10 A1C13 unter Riihren u. Ruck- 
fluB auf 40—50° unter HCl-Entw. erwarmt. Nach ca. 20—24 Stdn. wird die Temp. 
kurze Zeit auf 60—70° gesteigert, z. B. 10 Min. Dann wird die HeiząueUe entfemt. 
Unter alhnahhchem Temp.-Abfall auf 40—50° schreitet die Rk. trotzdem weiter yor, 
bis nach ca. 2o—30 Stdn. Gesamtrk.-Zeit die HCl-Entw. aufhort. Wenige Min. danach 
dehnt sich die M. auf ca. das 3-fache ihres Yol. aus, worauf unter weiterem Riihren 
mit 1 galion (3,7851) einer 36%ig. HCl u. dann mit 30 gallons W. gewaschen wird. 
Dann wird unyerandertes Ausgangsmaterial durch W.-Dampfdest. entfemt, darauf 
naeheinander mit einer yerd. Alkahlsg., einer yerd. Seifenlsg. u. schlieBlich mit W. 
gewaschen. Dann wird bei 70—110° getroeknet. In gleicher Weise konnen auch 
61 III mit 100 II u. 10A1C1S zur Rk. gebracht werden. (A. P. 20 1 6  027 vom 18/8.
1933, ausg. 1/10. 1935. Can. Prior. 23/9. 1932.) E b e n .

Standard Oił Development Co., iibert. yon: Stewart C. Fulton, Elizabeth, 
und John Kune. Roselle Park, X. J-, Y. St. A., Kunstharz. An Hand yon 1 Abh.
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wird eine Vorr. beschrieben, in der gespaltene Mineralóldestillate bei Tempp. von 
120—180° mit 2—10% AlOl3 behandelt werden. Nach Abscheidung des Saure- 
schlamms wird bei gewóhniicher Temp. mit 1— 10% einer ca. 95%ig. H2S 0 4 
behandelt, worauf wieder vom Saureschlamm abgetrennt wird. Dann findet nach- 
einander eino Behandlung mit fein verteiltem Ton, Alkali u. W. statt, durch welche 
die Saure entfernt wird. Nach Abtrennung der óligen Anteile durcli Dest. im Hoch- 
vakuum bleibt ein in Lacklósungsmm. u. trocknenden Olen 1. Harz zuriick. — Z. B. 
findet die Behandlung mit 5% A1C13 3 Stdn. bei 148° u. darauf eine Behandlung mit 
5% einer 95%ig. H2S 0 4 statt. Die Dest. der óligen Anteile geschieht bei 191° F u. 
lm m  Hg. (A. P. 2025  738 vom 7/4. 1932, ausg. 31/12. 1935.) E b e n .

John H. Schmidt, Bloomfield, N. J., V. St. A., Alkydharze. Zur Herst. von 
Uberziigen, Lacken, Emaillen u. dgl. wird die Kondensation von Phthalsaureanhydrid (I) 
mit Olycerin (II) so gefiihrt, daB nach ca. 55 Min. die SZ. der M. 110 u. nach 65 Min. 
auf innerhalb 70 gesunken ist. Zur Lackherst. wird ein so hergestelltes Harz in einem 
bei 175— 180° sd. Ester, z. B. Diatliylomlat oder Glykoldiacelat gel. — Z. B. werden 
300 II mit 600 I innerhalb von ca. 30 Min. auf 200° erhitzt u. ca. 15 Min bei dieser 
Temp. belassen. SZ. des abgekiihlten Prod. 195. In weiteren 15 Min. wird die Temp. 
auf ca. 215° gesteigert. SZ. des Prod. darauf 131. Nach 5 Min. Weitererhitzens auf 
220° betragt die SZ. 110. Sie hat nach wreiteren 5 Min. Erliitzens auf 225° einen Wert 
von 88,5 u. sinkt nach weiteren 5 Min. (230°) auf 67,8 u. nach weiteren 3 Min. auf 
51,8. (A. P. 2 016180 vom 15/4. 1932, ausg. 1/10. 1935.) E b e n .

Beckacite Kunstharzfabrik G. m. b. H ., Osterreich, Alkydharze. Nieht- 
trocknendo Ole, wie Ricinusol (I), Palmbl oder Cocosol, werden in Ggw. eines bas. 
Umesterungskatalysators unter Druck in mehrwertigen Alkoholen, z. B. Olycerin (II) 
oder DiiUhylenglykol gel. Darauf wird mit einer mehrbas. aliphat. Dicarbonsaure, 
die nicht mehr ais 4 C-Atome zwischen den Carboxylgruppen aufweist, z. B. Malein- 
saure (III) u. Bemsteinsaure bzw. ihren Anhydriden, u. einer w-eiteren Menge des 
mehrwertigen Alkohols in der Hitze zu harzartigen Prodd. kondensiert, die zur Herst. 
von Lacken, sowie von Uberziigen auf yerschiedenstem Materiał, auch auf elektr. 
Kabeln u. ais Weichmachungsmitiel in Celluloseesterlaeken verwendet werden konnen.
— Z. B. werden 3000 I mit 700 II im Ruhrautoklayen schnell auf 200° erhitzt. Dann 
werden 0,6 Bleiglałte zugesetzt, worauf auf 232° bis zur yollkommenen Lsg. des I 
in II erhitzt. Hierauf wird auf 175° abgekiihlt, wrorauf mit 1125 III (im Beispiel 1 
heiBt es anscheinend yersehentlieh „Maleinalkohol“ ; der Ref.) u. mit 175 weiterem
II auf 170— 190° erhitzt wird, bis ein fl. transparentes Harzól entstanden ist, dessen 
Toluollsg. mit Nitrocelluloselsgg. mischbar ist. (P. P. 789 643 vom 6/5. 1935, ausg. 
4/11. 1935. A. Prior. 5/5. 1934.) E b e n .

Howroyd, Mc Arthur & Co., Ltd. und Robin Bruce Croad, Liverpool, Her- 
stellung von Lackharzen. Das Verf. des Hauptpatents (Kondensation eines Phenols 
mit CH20  in schwach alkal. Lsg. u. Erhitzen des Harzes mit einem felten Ol) wird in 
der Weise ausgeftihrt, daB ais Kondensationsmittel Zn-, bas. Al- oder Mg-Acetat 
benutzt wird. (E. P. 436 308 vom 1/5. 1934, ausg. 7/11. 1935. Zus. zu E. P. 411828;
C. 1935. I. 969.) N o u v e l .

Louis Blumer, Zwickau, Sacksen, Bleichen ron Losungen ron Harzen aus mehr- 
basischen Sauren und mehrwertigen Alkoholen u. gegebenenfalls Fettsauren, dad. gek., 
daB die Harze in einem geeigneten Lósungsm. nach Zusatz geringer Mengen Benzoe- 
superoxyd erwarmt, bzw. langere Zeit behchtet werden. (D. R. P. 624 209 KI. 22h 
vom 23/5. 1933, ausg. 15/1. 1936.) B r a u n s .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
E. Wurm, Neue Verfahren in der Gummiinduslrie. Oberblick iiber die Verff. zur 

Herst. gummierter Gewebe u. nahtloser Gummiwaren. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. 
Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki i Techniki] 1935. Nr. 7. 16—21. 
Nr. 8 . 22—25.) R. K. M u l l e r .

E. L. Luaces, Die Riickgewinnung ron Losungamitteldampfen mittels Adsorption: 
Das Acticarbonrerfahren. Ausfuhrliche Beschreibung mit zahlreichen Abbildungen. 
(Rubber Age [New York] 38. 199—203. Jan. 1936.) R i e b l .

E. R. Sutcłiffe, Einige Eigenschaften ron Aktirkóhle. Verbessertes Adsorptions-
vermógen von nach modemem Verf. hergestellter Aktiykohle u. die daraus folgenden

195*
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Vorteile bei der Riickgewinnung von Lósungsmm. in der Gummifabrik. (India Rubber J. 
90. Nr. 17 a. 37—38. 31/10. 1935.) R i e b l .

Maurice Deribere, Die Eolle des pn  in der Latexinduslrie. t)bersichtliche Darst. 
der Bedeutung der [H‘] fur das Koagulieren, Konservieren, Stabilisieren usw. von 
Latex an Hand der einschlagigen Fachliteratur. (Caoutchouc et Guttapercba 32. 
17 333—35. 17 365—67. 15/12. 1935.) R i e b l .

Maurice Deribfere, Die Bedeutung des pn  bei der Elektrophorese von Latex. Sammcl- 
referat. (Caoutchouc et Guttapercha 33. 17 397—98. 15/1. 1936.) R i e b l .

Georges Gśnin, Die Oesetze und der Mechanismus der Eleklrophorese von Kautschuk- 
latex. Nach Besprechung der modernen Anschauungen iiber die elektrophoret. Er- 
scheinungen in kolloidalen Lsgg. wird unter Hinweis auf den Unterschied zwischen 
elektrochem. u. elektrokinet. Potential der Mechanismus der Anodenwanderung u. 
Ablagerung der Kautscliukteilchen im Heveahitex erklart u. werden Fingerzeige fiir 
die prakt. Anwendung der theoret. Erkenntnisse bei der industriellen Verarbeitung 
von Latex mittels elektrophoret. Verff. gegeben. (R ev . gśn. Caoutchouc 12. Nr. 117.
11—15. Dez. 1935.) R i e b l .

Otto Bacllle, Uniersucliungen iiber Dispergier- und Stabilisiermitlel fiir  Latex- 
mischungen und iiber das Verhalten von Latexmischungen beim Lagern. Die Ergebnisse 
von Unterss. iiber Dispergier- u. Stabilisiermittel fiir sensibilisierte Latexmischungen 
werden mitgeteilt. Im aUgemeinen ist die Dispergierfiihigkeit eines Stoffes seiner 
Stabilisierfahigkeit umgekehrt proportional, so daB eine Vereinigung beider Eigg. im 
selben Mittel ein KompromiB erfordert. Die Anforderungen, denen gute Latex- 
dispergatoren bzw. -stabilisatoren entsprechen sollen, werden erortert. Besonders 
interessiert das Verh. der Latexmischungen beim Lagern liinsichtlich Anvulkanisation 
u. Viscositatszunahme. Es ergab sich, daB zur Herst. von gut lagerfahigen Mischungen 
neben der Auswahl des geeigneten Stabilisierungsmittels vor allem auch die richtige 
Einstellung der Zinkoxydkonz. von ausschlaggebender Bedeutung ist. Hohere Konzz. 
sensibilisieren zwar die Jliscliung gegeniiber mechan. Einflussen, erhohen aber ihre 
Bestiindigkeit gegen den EinfluB beginnender Yulkanisation. (Kautschuk 11. 219—24. 
Dez. 1935.) R i e b l .

A. A. Somerville, Die Wirkung von Sauerstoffabsorptionsmitteln in Gummi. 
In Gummi, besonders wenn er GasruB enthalt, treten bei wiederholter mechan. Be- 
anspruchung (z. B. Beugung) nach kiirzerer oder langerer Zeit Ermudungsrisse auf, 
dereń Ursachen u. Entstehung noch keineswegs eindeutig erforscht sind. Wahr
scheinlich kommt dem im Kautschuk gel. bzw. von den Eullstoffen adsorbierten oder 
sonst irgendwie festgehaltenen 0 2 dabei eine wichtige Rolle zu. Es wmrde deshalb 
der EinfluB von organ. Stoffen, die bei Anwesenheit einer Base 0 2 absorbieren, auf die 
RiBanfalligkeit von gasrufihaltigem Gummi untersucht. Die Unters.-Methodik wird 
beschrieben u. die Ergebnisse, die mit Kombinationen von Pyrogallol-Athanolamin 
oder Pyrogallol-Chinol (Hydrochinon)-Athanolamin erzielt wurden, werden mitgeteilt 
(Tabellen. Abbildungen). Der EinfluB anderer Faktoren, wie Geh. an GasruB u. S, 
wird besproehen u. eine Laboratoriumsmethode zur Messung der RiBanfalligkeit an- 
gegeben. (Ind. Engng. Chem. 28. 11—17. Jan. 1936.) " R i e b l .

A. Hagemann, SynthetiscJier Kautschuk — ein neuer deutscher Werkstoff fu r den
Kraftfahrzcugbau. (Automobiltechn. Z. 39. 56—57. 15/2. 1936.) R i e b l .

— , Ersatzslofffragen in der deulschen Kautschukindusirie. Gummiregenerat u. 
synthet. Kautschuk. (Seifensieder-Ztg. 62. 933—34. 30/10. 1935.) R i e b l .

— , Korolac und Korogel. Zwei neue Formen des ais Koroseal bekannten kaut- 
sebukahnliehen Kunststoffes. (Rubber Age [New York] 38. 84. Nov. 1935.) R i e b l .

E. W. OlćLham. L. M. Baker und M. W. Cray tor. Beslimmung des freien 
SchtocfcU in Gummi. Es wurde eine zuverlassige u. schneUe Tolumetr. Best.-Methode 
ausgearbeitet (Fehlergrenze: 0,01% des freien S): 2 g der móglichst dunn (0,5—0,75mm) 
geschnittenen Probe werden in eineru 400 ccm-Kolben mit" 100 ccm einer 5%ig. wss. 
Na»SO,-Lsg. rersetzt, unter Hinzufugung von 5 ccm einer 0,l%ig. wss. Suspension 
von Na-Stearst (ais Netzmirtel) u. ca. 1  g ParafFin (ais Schaumverhinderer), u. 2 Stdn. 
leicht. gekocht. Dabei wird der freie S quantitativ in Na2S .0 3 ubergefukrt. Danach 
werden 100 ccm einer 5%ig. wss. SrCL-Lsg. hinzugefugt.' u"m die estrahierten Fett- 
sauren u. die Stearinsaure der Seife niederzuschlagen. Bei Anwesenheit von Mercapto- 
benzothiazolen mussen diese durch Hinzufugung von 10 ccm einer 3%ig- wss. Cd- 
Aeetatłsg. niedergeschlagen werden. Die Ndd. u. der Gummiruckstand werden abfiltriert, 
wobei 2-maI mit stark verd. Cd-Acetatlsg. naehgewaschen ^ird. Zum Filtrat werden
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5 com einer 40%ig. Formalinlsg. (Bldg. eines Additionsprod. mit dem Na2SO3-0bor- 
sehuB), 10 ecm Eisessig u. 5 ccm einer l%ig. Stiirkclsg. gegeben u. boi einer Temp. 
unter 15° mit einer Standardjodlsg. bis zum blauen Umsehlagspunkt titriort.
2 Na2S20 3 +  J2 =  Na2S40 6 +  2 NaJ. Es wird dcmnach fiir 1  Aquivalont froion S
1 Aquivalent J yerbrauoht. Bei Verwcndung einer 0,0624-n. Jodlsg. cutspricbt 1 com 
Lsg. 0,00200 g S oder 0,1% 8  einer 2 g-Probe. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 
41-42 . 15/1. 1936.) b b R IEBl .

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
R. Brugnens, Die aromalischen Drogen. Fortsotzung der C. 1935. II. 1793 ref. 

Beschreibungen. Es werden abgebandelt: Amicabluten, Kamillcnbluten u. Oewilrz- 
nelken. (Parfums dc Franco 13. 227—30. Sept. 1935.) E llm e r .

Albert Ellmer, Lavendelol aus Oberbayern. Dio Bliiten u. Stengol von im Chiem- 
gau kultiyierten Lavendelpflanzen von Laiandula vera gaben mit einer Ausbeuto von
0,5% an abgehobenem u. etwa 0,1% an Wasserol Layendclćilc vom Goruchsoharaktor 
des sudfranzos. Ols u. folgenden Eigg.: D . 15 0,8712; an =  —3° 20' (l =  10 cm); SZ. 2,4; 
EZ. 51,6 =  18,1% Estergeh. (ber. auf Linalylacetat). (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 19 
bis 20. 25/1. 1936.) E l l m e b .

— , Uber das Tagetól und sein Ersatzprodukt Tageline. Dic franzos. Tagotblumo 
(wahrscheinlich Tagetes minulus L.) liefert boi der Extraktion ein „absolutes Ol von 
charakterist. Geruch, welches sieli lcicht an der Luft vcrandort. Ein haltbares kflnst- 
liches 01 vom gleichen Geruchscharakter ist unter dcm Namcn Tagetine im Handel. 
(Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 3. 4. 10/1. 1936.) E l l m e r .

Paul Jellinek, Die Yerwendung der Methyljononc in der Parfilmcrie. Vf. gibt
eine Geruchscharakteristik fiir die 4 isomeren Metliyljonone. (vgl. K o s t e r , C. 1935.
II. 3097) u. Anregungen fiir ihre Dosierung in bekannten Ceruchskomplexen. (Ricch- 
stoffind. u. Kosmetik 10. 177. Okt. 1935.) E l l m e r .

H. Stanley Redgrove, Parfums und Kosrmlika fur die Tropcn. Angaben fiir 
zweckmaBige Zubereitung. (Manufactur. Chomist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade 
J .  6. 363—64. Nov. 1935.) E l l m e r .

D. Page, Die modeme liichtung in kosmelischen Rezepten. Vf. beschreibt die 
Anwendung von Avocadool, Traubenkernól, Schildkrotenol, Celyłalkohol, Triuthanolamin, 
„Carbilol“ (Didthylemjlykolmonoathylalher), Lanolin, Cholesterin, Tegin u. Protegin. — 
Vorschriften zur Verwendung dieser Prodd. (Pharmaceuticals and Costnetics 1936.
3—5. Jan.; Beil. zu Ind. Chemist chem. Manufacturer.) E l l m e r .

— , Einige werlvolle Emulgatorem und ihre Yerwendwig in der kosmelischen Industrie. 
Ais bewahrte Emulgatoren werden empfohlcn u. beschrieben: Lanetteioachs 8. X. 
(Gemisch von Octadecanol-(1)- u. Celyłalkohol), Tegin u. Protegin, „Emulgator 157“, 
Triathanolamin u. Lecithin. (Pharmaceuticals and Cosmetics 1935. 3—4; Beil. zu 
Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J.) E l l m e r .

H. Janistyn, Pastenformige Depilatorien mit Tylose. Die Herst. erfolgt durch 
Einarbeiten von Alkali- u. Erdalkalisulfiden in „Tylose"- (Methylcdhdose-) Schleim. 
(Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 4—5. 10/1. 1936.) E l l m e r .

Alfons Ly, Neuzeitliche Fuf}pflege. Besprechung der Herst. von Fuflbadepulvern, 
Praparaten gegen FuBschweiB u. Mitteln gegen Verhomung der Haut u. Hiihneraugen.
(Dtseh. Parfiim.-Ztg. 22. 6—8 . 10/1. 1936.) E l l m e r .

F. S. Aumonier, Bestimmung von Athyl- und Methylalkohol in natilrlichen 
iitherischen Olen. Nach Vf. sind die von G a r n ie p . u . P a l f r e y  (C. 1935. II. 3713) 
bei der Best. des A.-Geh. in Rosenólen nach der Methode von T h o r p e  u . H o l m e s  
(vgl. C. 1903. I. 603) gefundenen niedrigen Werte auf falsche Ausffihrung der Mctbode 
zuruckzufiihren. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 873. 1935.) E l l m e r .

Heine & Co., Akt.-Ges., Leipzig, Riech- und Oeschrmcksstoffmisehungen, gek. 
durch die Verwendung von primaren oder sekundaren Alkylidenketomen, die man durch 
Kondensieren ungesatt. Ketone des Cyclopentans, bzw. gesatt. oder ungesatt. Ketono 
des Cyclohexans, in welchen mindestens eine Methylengruppe der Carbonylgruppc vic. 
ist, mit gesatt. aliphat. Aldehyden in Ggw. alkal. Mittel, wie wss. NaOH, erhalt. Bei- 
spiele: Man mischt 25 (Teile) a-Jonon (I), 25 fi-Naphtholathyl/ither, 250 Phenylglycin- 
sauredthylesUr, 250 Benzylacetal (II), 125 3-MethyUr)-n-butylvI^ricydopenten-2-f/n-l, 
25 Cumarin, 75 Yanillin (III), 5 Anthranilsduremelhylester, 20 UndekalacUm (IV),
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200 Benzylalkohol (Y). Erdbeergerucli. — 200Linalool (YI), 400 Phenylathylalkohol (YII), 
50 Oeraniol, 30 Phenylathylacetat (YIII), 50 I, 18 IY, 2 III, 100 Zimtol (IX), 10 Anis- 
aldehyd (X), 50 3-Methyl-5-n-pentylidencydopenten-2-on-l, 90 Y. Pfirsich. — 250 IX, 
200 YII, 100 II, 100 Eugenol, 100 2-n-Heptylidencyclohexan-l-on, 50 Phenylacelalaldehyd, 
100 "V, 50 YIII, 20 Bromstyrol, 30 Linalylacetat. Hyazinthe. — 350 YI, 50 3-Methyl-5-n- 
Jieplylidencydopenten-2-on-l (XI), 270 Ozycitrondlal (XII), 150 Ciłrondlal, 10 I, 20 Pha- 
nylacetataldehyddimethylacetal, 50 II, 100 IX. Maiglóckchen. — 480 Terpineol, 60 X, 
50 Hdiotropin, 150 XII, 50 XI, 15 Isoeugenol, 100 YII, 45 IX, 50 II. Flieder. (F. P. 
792 660 yom 18/7. 1935, ausg. 7/1. 1936.) D o n l e .

Arturo Casoliva Viladomat, Spanien, Trockenpraparate aus Essenzen u. dgl., wio 
China, kóln. W., Rum, bestehend aus einem Fixiermittel, wie Mosehus, Ambra u. dgl., 
u. einem ,,Lósungsm.“, wie Zueker, Wein- oder Citronensaure, u. der Essenz. Die Prapa- 
rate wrerden in Pulvcrform in paraffiniertem Papier yerpackt. (F. P . 790 330 vom 22/5.
1935, ausg. 19/11. 1935.) A l t p e t e r .

Mountain Vam ish & Color Works Inc., iibert. von: Omer Mc Daniel, Toledo, 
Oh., V. St. A., Hautschutzmittd aus 1600 (Teilen) W., 288 Na-Stearat, 1155 Glyeerin, 
906 Na-Silicat, 1 ath. 01. (A. P. 2 021131 vom 22/4. 1932, ausg. 19/11. 1935.) A ltp .

Wilhelm Ermer, Vorschriftenbuch zur Herstellung kosmetischer Pr&parate. 3. verm. Aufl.
Erlangen: Palm & Enko 1936. (80 S.) kl. 8°. M. 2.50.

E. M. Gattefossć, Produits de beaute. Paris: Girardot et Cie. (306 S.) 30 fr.
William A. Poucher, Porfumes, cosmetics and soaps; with especial reference to synthetics.

Vol. 1. 4 t h e d .  London: Chapman & H. 1936. (439 S.) 25 s.

XV. Garungsindustrie.
Virgilio Bolcato, Puffermrkung auf die Aktiińtdt von Aspergillus. Ausbeulen, 

Sacdiaroseterbrauch und Saurebildung in Gegenwart einer Puffersnbslanz. (Vgl. C. 1935. 
I. 1629.) In Fortsetzung seiner Arbeiten uber den Kohlenhydratabbau durch Asper
gillus konnte Vf. feststellen, daB in Ggw. von Puffersubstanzen die Saurebldg. be
deutend intensiyer yerlauft, daB der Kohlenhydratabbau jedoch an sich yerlangsamt 
wird. (Ann. Chim. applicata 25. 515—23. 1935. Pontelagoscuro.) G r im m e .

E. L. Tatum und W. H. Peterson, Gdnnełhode zur Erzeugung von Bechtsmilch- 
saure. Der Typ der gebildeten Milchsaure ist fiir bestimmte Organismen charakterist. 
Einige erzeugen 1-, andere d-, die meisten inakt. Milchsaure. Durch Reinkulturen 
gewiaser Stamme gelingt die Erzeugung prakt. reiner Rechtsmilchsaure, die beim GenuB 
fast vóllig yerwertet wird, wahrend unser Organismus die 1-Saure ganz, die inakt. 
zur Halfte wieder ausseheidet. Mit geeigneten Kulturen (S. lactis, L. casei, L. del- 
bruckii) erhalt man aus 100 g Glucose 91,8— 100,5°/o d-Milehsaure. Zu den Garyerss. 
diente eine Lsg. von 3% Cerelose mit 3% Malzkeimen ais N-Quelle. (Ind. Engng. 
Chem. 27. 1493—94. Dez. 1935. Madison, Uniy. of Wisconsin.) G r o s z f e l d .

L. N. Aisenberg, Uber die Zusammensetzung ton Topinambur. Die Topinambur- 
knollen enthielten 13,61—14,81 reduzierende Zucker (nach Inversion) u. 13,05—13,25% 
Fructose. Theoret. Spritausbeute aus 100 kg Knollen 7,89—8,58 1. Geh. an N-freien 
Extraktstoffen 16,49— 16,79%. (Soviet Sugar [ruBS.: Ssowjetski Ssaehar] 1935. 
Nr. 1. 44— 47.) SCHONFELD.

Riidiger, Beerengeist und Beerenbrannlwein. Nach gesetzlieher Festlegung sind 
Beerenbranntweine aus yergorenen Beerensaften, Beerengeist durch Abtreiben der 
Fruchte mit A. erhaltene Destillate. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 57. 45— 46. 30/1. 1936. 
Hohenheim.) G r o s z f e l d .

Mahlow, Die Eeinigung ton Branntwein in Monopolbelrieben. (Z. Spiritusind. 58- 
399—402. 26/12. 1935. — 0 . 1 9 3 6 .1. 1981.) G r o s z f e l d .

Carroll A. Hochwalt, Charles Allen Thomas und Ernest C. Dybdal, Wasser- 
słoffbehandlung ton frisch destittiertem Spiritus. Nach Verss. beseitigt H2-Behandlung 
des A.-Dampfes bei 110° in Ggw. yon Ni den unangenehmen griinen Geschmack. 
Beschreibung u. Abbildung der Anlage sowie Einzelheiten des Verf. im Original. Nach 
chem. u. physikal. Methoden lieB sich die Anderung nicht nachweisen. Geh. an nicht- 
fluchtigen Stoffen, Sauren, Estem, Aldehyden, Furfurol u. Fuselól blieben ziemlich 
unyerandert. Die H.-Behandlung beschleunigt erheblich den naturlichen Alterungs- 
yorgang. (Ind. Engng. Chem. 27- 1404—07. Dez. 1935. Dayton, Ohio, T h o m a s  &
H o c h w a l t  Labs. Inc.) G r o s z f e l d .
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J. Raux, Die Brauwiisser und ihre Korreklur. Bericht iiber die gebrauchlichaten 
Entcarbonisierungsmethoden fiir Brauwiisser. (Brasserie et Maltcrie 25. 305—10. 
321—25. Jan. 1936.) S c h in d l e r .

K. G. Schulz, Die Braugerslenernte 1935. Zusammenfassung der verschiedenen 
Ernłeberichte. (Wschr. Brauerei 53. 29—31. 25/1. 1936.) S c h in d l e r .

Harald Thunaeus und Johan Schroderheim, Uber die Sorteneigenschaften der 
Braugerste. Erfahrungen aus den schwedischen Braugerstenrersuchen 1926—1934. Zahl- 
reiche Gersten- u. Malzanalysen; Beurteilung der gepriiften Sorten unter wirtschaftlieheii 
u. techn. Gesichtspunkten; Sortenunterschiede in der EiweiClsg., im Extraktgeh., 
in den Enzymyerhaltnissen. TabeUen. (Wschr. Brauerei 52. 357—62. 369—73. 16/11. 
1935. Stockholm, Zentrallab. der A.-G. Stockh. Brauereien.) E l s n e r .

Gilbert Vanden Eynde, Die Malzexlrakle. IV. (HI. vgl. C. 1936. I. 1529.) 
Einzelausfiihrungen iiber Herst. u. Verwendung der Malzextrakte fur Zwecke der Textil- 
u. Nahrungsmittelindustrie sowio der Pharmazie. (Buh. Ass. anciens Eleves Inst. 
super. Fermentat. Gand 36. 274—78. Dez. 1935.) S c h in d l e r .

Renś Marcard, Die forlgesetzte Oberflachenkultur der Reben. Sammelbericht iiber 
die Vorteile der sog. „dry Farming"-Kultur im Weinbau. (Quatorz. Congr. Chim. ind. 
Paris 1934. Commun. 2. 3 Seiten. 1935.) Gr im m e .

Alberto Bertuzzi, Uber den Stempelleffekt, heruorgerufen durch Wein. Nach Beob
achtung des S T E M P E L L - E f f e k t e s  (Storung der L i E S E G A N G s c h e n  Ringbldg. a u s  Ag2Cr0.j 
durch die Cellophan durchdringende Strahlung) bei Pulpę aus Weinknospen wurden 
mit zahlreiehen Weinproben negatiye, mit anderen deutlich positiye Ergebnisse erhalten. 
An einem Fali wird die Erscheinung ausfiihrlich beschrieben. In den Weinen u. Mosten, 
die in E n t f c m u n g  auf die Ag2CrO,-Ringe wirkten, liefi die mkr. Priifung zahheiche 
H e f e n  (S. elhpsoideus) in sprossendem Zustande erkennen, die mitogenet. Strahlen 
( G U R W I T S C H - E f f e k t)  aussenden u .  hierdurch die Ringe beeinflussen. Die Frage eines 
Auftretens von Gammastrahlen aus Wein wird erortert; doch waren diese noch nicht 
sicher nachzuweisen. (Buh. Pharmac. Sud-Est 40. 31—37. Jan. 1936. Coneghano 
Veneto, Italien, Royal Stat. Expśrim. d’Oenologie.) G r o s z f e l d .

E. Alexis, Einflup des Lesedatums auf die Beschaffenheit der Weine von Aramon 
de Plaine. Nach Analysen fiir in der Zeit yom 26/8. bis 20/10. in gleicher Weise gelesene 
gleichartige Trauben zeigte sich eine stetige Abnahme des Sauregeh., yerbunden mit 
Anstieg der D. u. des Gesamtzuckers, wobei die Glueose die Fructose stets iiberwog. 
Bei starkem Regen war yorubergehend Abnahme von D. u. Gesamtzucker eingetreten. 
(Ann. Falsificat. Fraudes 29. 29—30. Jan. 1936. Puget-Ville, Var.) G r o s z f e l d .

Herzberg, Aus der Praxis vom Absłich des Weines. (Schweiz. Wein-Ztg. 44. 53 
bis 54. 69—70. 29/1. 1936. Trier.) Gr o s z f e l d .

L. G. Saywell, Wirkung von Filterhilfen und Filtermaterialien auf die Wein- 
zusammenselzung. Angaben iiber Aufnahmen von Fe u. Ca durch den Wein aus den 
Filterstoffen, abhangig von der Art des Weines u. der Filtration. Im allgemeinen lassen 
sich grofie Mengen Wein mit hochwertigen Filterhilfen befriedigend filtrieren. Bei 
einigen Cellulose- u. Asbestfiltem des Handels von bekannter Zus. war dio Fe- u. Ca- 
Aufnahme yemaclilassigbar. Keine Fe- u. Ca-Zunahmen wurden mit porosen Kieselgur- 
kerzen gefunden. Die Vorteile yon Kieselgurfilterhilfe u. Kieselgurkerzen in bezug auf 
Billigkeit, Hygiene u. Filtrationswirksamkoit werden hervorgehoben. Gezeigt wird, wie 
gewisse Weine auch ohne meBbare Aufnahme von Fe oder Ca u. ohne Ausscheidung 
von KoUoiden durch Ggw. u. Wachstum yon Kleinwesen triibe wurden u. Sediment 
absetzten. Dagegen lieB sich von yielen Weinen durch Filtration mit Kieselgurfilter
hilfe ein von solchen Kleinwesen freies u. dauemd klar bleibendes Filtrat erhalten. 
(Ind. Engng. Chem. 27. 1245—50. Nov. 1935. Berkeley, Univ. of Calif.) G r o s z f e l d .

G. L. Marsh und M. A. Joslyn, Ausfallungsgeschwindigkeit von Weinstein aus 
Wein. Einflup der Temperatur. Die Ausfallung yon Weinstein aus jungen Weinen wird 
durch Kaltlagerung beschleunigt, die Geschwindigkeit der Nd.-Bldg. ist yon der Lagc- 
ningstemp. u. der Art des Weines abhangig. Sie ist groBer bei der Gefrier- ais bei der 
Kaltlagerung. Die zur Stabilisierung aus Wein zu entfemende Weinsteinmenge laBt 
sich aus bekannten Daten wegen der Vielseitigkeit der Faktoren, die die Loslichkeit 
bedingen, nicht yorhersagen. TabeUen u. Kurren, auch Abbildungen yon Ktihl- u. 
Gofrieranlagen fiir Wein im Original. (Ind. Engng. Chem. 27. 1252—57. Nov. 1935. 
Berkeley, Univ. of Califomia.) G r o s z f e l d .

Carl S. Pederson, Harry E. Goresline und E. A. Beavens, Pasteurisierung von 
Weinen aus dem Staate New York. Bericht iiber Verss. mit trocknen u. siiBen Weinen
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mit niedrigem A.-Geh., dio sich durch Pasteurisierang bei 130° F, 20 Min., wirksam 
im ganzen (bulle), auch in geschlossenen oder offenen Flaschen pasteurisieren lieCen. 
Die die Pasteurisierang bei dieser Temp. gelegentlich iiberlebenden Kleinwesen sind 
nicht vom Typ der Verdorbenheitserreger u. nur von geringer Bedcutung. (Ind. Engng. 
Chem. 27. 1257—65. Nov. 1935. Gencva, N. Y. State Agricult. Experim. Stat.) Gd .

Gero, Die Weinkost. Ausfuhrliehe Beschreibung der Kostprobe u. der Einfliisse 
darauf. (Wein u. Rebe 17. 245—49. Jan. 1936. Prag.) G r o s z f e l d .

Herzberg, Zur Frage der BeJcómmlichkeit ton Wein. (Schweiz. Wein-Ztg. 43- 
561—62. 578. 1935.) Gr o s z f e l d .

F. M. Chapman, H. E. Goresline und D. K. Tressler, Herstellung ton Charn- 
•pagner und schaumendem Burgunder. Beschreibung der Sektherst. mit Abbildungen, 
Einzelheiten im Original. (Ind. Engng. Chem. 27. 1240— 43. Nov. 1935. Rheims, 
N. Y., Pleasant Yalley Wine Comp.) G R O S Z F E L D .

A. P. Struyk, Ein neuer Apparal zur Featslellung der Giirfdhigke.it von aeroben und 
anaeróben Mikroorganismen. Beschreibung u. Zeiehnung eines Garróhrchens, bei dem 
das storende Wcgdiffundieren von entwickeltem Gas oder Stórung durch sich au- 
hiiufende aerobe Organismen yermieden wird. Der App. besteht aus einem 10 cm 
langen Rohrchen mit Schliff von 2 cm, in das ein zweites auf einen engen Teil aus- 
gezogenes 5 cm langes Rohrchen hineinpaCt. Zur Unters. einer groBeren Menge Fl. 
wird weiter ein besonderes Garflaschchen beschrieben. Hersteller der beiden App.: 
N. V . V e r e e n ig t e  I n s t r u m e n t h a n d e l  v . h . G. B. Sa lm  e n  P. J. K i p p  & Z o n e n , 
Amsterdam, Keizersgracht 642. (Chem. Weekbl. 33. 44—45. 18/1. 1936. Delft, Bacterio- 
log. Lab. d. N. V. Nederl. Gist-en Spiritusfabriek.) G r o s z f e l d .

P. Jaulmes, Einflup der Eztraklbcstandleila auf die Deslillation der fluchtigm 
Sauren des W eines. Nach Verss. haben die im Wein enthaltenen Extraktstoffe prakt. 
nur einen kleinen EinfluB auf die Dest. der fliichtigen Sauren, yernachlassigbar bei 
Dest. mit W.-Dampf. Besonders die Zuruckhaltung durch Kolloide lafit sich schwer 
nachweisen, u. Wcinsaure vennag in allen Fiillen die fliichtigen Sauren freizumaehen. 
Eine Klarung mit CaO u. Kochen ist unniitz u. gefahrlich. Die dann erhaltene fluchtige 
Saure stammte zum erheblichen Teil aus einer Einw. des CaO auf den Weinzucker. 
(Ann. Falsificat. Fraudes 28. 590—99. Dez. 1935. Montpellier, Facultć de Pharm.) Gd.

Hauser & Sobotka A.-G., Wien, Technische Milchsaure durch Gdrung mit Hilfe 
geeigneter Milchsaurebakterien (I) unter Zusatz von Salzen, welche die gebildete Saure 
neutralisieren, wobei Rohstoffe, die die Kohlenhydrate ausschlieBlich oder vorwiegend 
in Form von Polysacchariden von der Art der Starkę enthalten, ohne chem. oder therm. 
Vorbehandlung in einem Arbeitsgang allmahlich verzuckert u. durch I gesauert werden, 
dad. gek., daB die unverzuckerte Maische in Ggw. von zusatzlichen starkeabbauendcn, 
gegebenenfalls auch proteolyt. Enzymen, der Sauerung durch I unterworfen wird. 
Der Maische kónnen weiterhin wahrend oder nach der Garung Zuckerlsgg. oder ver- 
zuekerte Kartoffelmaischen o. dgl. zugesetzt werden. Die I werden in den Betriebs- 
maischen entsprechenden Nahrlsgg. herangezuchtet. Ubliche Aufarbeitung uber das 
Ca-Lactet. (Oe. P. 144 346 vom 1/8. 1933, ausg. 10/1. 1936.) S c h in d l e r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: David A. Legg, Terre Haute, Ind., 
V. St. A., Hefegewinnung. Ais Maische dient die mit W. verd. Mutterlauge der Zucker- 
krystallisation, die zunachst einer Hydrolyse mit. (3% ihres Gewichts) H ,S0 4 45 Min. 
bei 40 Pfund,/ Quadratzoll Druck untenvorfen wird. Die mit Kalk bis zum ph =  5,2 
bis 5,4 neutralisierte Fl. wird sodann mit einer in 4. Generation an diese Nahrfl. gc- 
wohnt«n Stellhefe vergoren. Bei einer Zuckerkonz. von 17% steigt der A.-Geh. der 
yergorenen Maische ron 2,9 (nicht hydrolysiert) auf 4,4% u. die Hefemenge 19,5 auf 
25,9%, bezogen auf das Maischegewicht. Zusatze von Schlempe einer Butyl-Aceton- 
garimg, Weichwasser, MaisgrieB vor oder nach dem Hydrolysieren sowie Neutralisieren 
mit NH3 vervollstandigen das Verf. (A. P. 2 026237 vom 8/ 6 . 1932, ausg. 31/12.
1935.) S c h in d l e r .

Carroll A. Hochwalt und W illiam  H. Carmody, iibert. von: Nelson S. Talbott,
Dayton, Oh., V. St. A., Kunstliches Altem ton Whisky durch Zusatz von Aktiykohlc 
u. geróstetem Eichenholzsagemehl. Wahrend die Kohle die unerwunsehten Dest.- 
Prodd. entfernt, laugt gleichzeitig der A. aus dem Holz die gewiinschten Aromastoffe. 
Die Behandlung wird ais Dest. am RuekfluBkuhlcr, zweckmaBig unter Durchleiten 
von Luft, N . oder C02 durchgefiihrt. (A. P. 2 027 099 yom 30/8. 1933, ausg. 7/1.
1936.) S c h in d l e r .
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Charles A. Thomas, Carroll A. Hochwalt und Nelson S. Talbott, Dayton, Oh., 
V. St. A., Kunsllichas Altem von Whisky. Die A. u. W. enthaltendcn Dampfe der Whisky- 
dest. werden bei 100—120° in Ggw. von H2 iiber Ni auf porósem Stoff gelcitet u. die 
kondensierten Dampfe mit Holzspanen behandelt. (Vgl. vorst. Ref.) (A. P. 2 027129  
vom 12/9. 1934, ausg. 7/1. 1936.) S c h in d l e r .

Gabriel und Jos. Sedlmayr Spaten-Franziskaner-Leistbrau A.-G. (Erfinder: 
Wilhelm Giinthert), Miinchen, Vorbc,re.ilung des Maisćhgutes fiir Brauzwecke, wobei 
das Malz nach dcm Befeuchten geschrotet u. die Spelzen entmullert werden, dad. gek., 
daB die Spelzen nach dem Absieben von Griefi u. Mehl auf trockenem Wege, vorteilhaft 
durch Abbiirsten von noch anhaftenden Mehl- u. GrieBbestandteilen vollstandig befreit 
werden. (D. R. P. 624 442 KI. 6 b vom 1/4. 1934, ausg. 21/1. 1936.) S c h i n d l .

Christian Hagen, Weida, Thiir., Nachbehandlung von Malz, dad. gek., daB dio 
Malzkorner nach der Abkeimung in einer geeigneten Graupenmuhle, wie z. B. in einem 
yertikalen Schal- u. Graupengang, so weit abgespitzt werden, daB der schadliche, 
in der Keimkapsel des Korns haftendo Wurzelhals samt dem daranhangenden Wurzel- 
werk aus dem Malzkom entfernt wird. (D. R. P. 624 613 KI. 6 a vom 25/1. 1933, ausg. 
24/1. 1936.) S c h in d l e r .

Heinrich van de Sandt, Dortmund, Herstellung eines Spezialbieres nach Patent 
609744, dad. gek., daB nach dem Wurzekoehen, aber vor oder wahrend der Garung 
ein UberschuB yon zweckmaBig ungereinigten oder nur wenig gereinigten Vitaminen 
zugefiihrt wird, u. zwar ein um so groBerer tlberscliuB, je friiher die Vitaminisierung 
erfolgt u. je intensiver dio Garvorgange sind. Vor der Garung werden 600 g, nach der 
Hauptgiirung 300 g oder nach der Lagerung 150 g eines Vitaminextraktes aus Hefo 
zu je 1 hl Wiirze bzw. Bier zugesetzt. (D. R. P. 625 075 KI. 6 b vom 1/3. 1931, ausg. 
3/2. 1936. Zus. zu D. R. P. 609 744; C. 1935. I. 4418.) S c h i n d l e r .

Emile Augustin Barbet, Frankreieh, Iionzentrieren und Pasteurisieren von Wein. 
Das Verf. des F. P. 45781 wird dahin abgeandert, daB die zu konzentrierende FI. derart 
iiber perforierte Kolonnenbóden geleitet wird, daB die aufsteigenden alkoh. Dampfe 
durch diesen Spriihregen hindurchtreten mussen, wobei sie sich einerseits mit Aroma- 
stoffen anreichern u. andererseits soweit yerdiehtet werden, daB cs keines besonderen 
DestiUatkiihlers bedarf. Vorr. (F. P. 45 938 vom 26/9. 1934, ausg. 8/ 6 . 1936. Zus. 
ZU F. P. 775 237; C. (935. li. 773.) S c h in d l e r .

XVI. Nahrungs-, Genulł- und Futtermittel.
Richard Turnau, 50 Jahre Bewerlung der Lebensmittel nach ihrem Warmewert. 

Wurdigung der Arbeiten yon R u b n e r  u . a. (Ostcrr. Chemiker-Ztg. [N. F.] 39. 6—7. 
1/1- 1936. Berlin.) Gr o s z f e l d .

J. GroBfeld, Umschau iiber unsere Ernahrung in der Weltliteratur. Fortsetzung 
der C. 1935. H. 2301 ref. Arbeit. tJber Vitaminversorgung in der Ernahrung, Gcschmack 
dor Lebensmittel, kochsalzfreie Diatsatze u. vieles andere an Hand der neuesten 
Literatur. (Z. Volksernahrg. 11. 39—40. 55—58. 20/2. 1936.) P a n g r it z .

Charles F. Poe, R. M. Warnock und A. P. Wyss, Wirkung verdunnter Sauren 
auf Aluminium. Bericht iiber Verss. mit zahlreichen anorgan. u. organ. Sauren (sd. 
u. bei 25°). Einzelheiten im Original (Tabellen). Von den anorgan. Sauren sind die 
Halogensauren am aktivsten, yon den organ. Sauren sind Essigsaure u. ihre Cl-Derivv., 
Ameisensaure u. Milchsaure ziemlieh akt. Viele Sauren erwiesen sich in den ersten 
Wochen ais akt.; dann nahm ihre Wrkg. ab (Glykolsaure, HJ, Malon-, Oxalsaure, 
H2S04), yielleicht wegen Bldg. eines Salzuberzuges auf dem Metali. Die meisten in 
Pruchten oder Gemiisen gefundcnen Sauren sind mehr oder weniger akt. gegen Al. 
Beim Kochyorgang ist daher Lsg. geringer Al-Mengen zu erwarten, wenn aueh iiber 
den EinfluB dor iibrigen Lcbensmittelbestandteile sich nichts yorhersagen laBt. Die 
Befunde sprechen nicht gegen die Zulassigkeit von Al-Kochgesehirr. Die physiolog. 
Wrkg. von Al-Salzen wurde nicht gepriift, (Ind. Engng. Chem. 27. 1505—07. Dez.
1935. Boulder, Univ. of Colorado.) Gr o s z f e LD.

Franklin Kidd, Aufbewakmng und Transport von Lebensmitteln. Schilderung 
der Entw. u. Vorteile der Kiihllagerung u. der Kiihltransporte von einzelnen Lebens
mitteln. (Naturę, London 135. 739—41. 1935. Cambridge, Low Temp. Research. 
Station.) G r o s z f e l d .

Willard L. Morgan, Verzogerung der Ranzigkeit durch gefarbte durchsichlige 
Einwickelpapiere aus Cdlulose. Inhaltlich ident. mit der C. 1936- I. 458 ref. Arbeit.
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Kurven u. Tabollen. (Ind. Engng. Chem. 27. 1287—90. Nor. 1935. New York, Syl- 
vania Industrial Comp.) GROSZFELD.

M. Mansfeld, Uber das Katadynrerfahren und seine Anwendung in der Lebens- 
mittdindustrie. Wesen u. Grundlagen des Verf. Anwendungen. (Ósterr. Chemiker- 
Ztg. [N. F.] 39. 19—23. 1/2. 1936. Wien.) Gr o s z f e l d .

J. R. Hall, Garantiefarben fur Lebensmitld. (Vgl. C. 1936. I. 1532.) Anwendungs- 
arten u. Eigg. einiger Farbstoffe in einer Ubersichtstafcl im Original. (Food Ind. 8 .
24—25. 52. Jan. 1936. St. Louis, Mo., Wamer-Jenkinson Co.) G r o s z f e l d .

Johannes Prescher, Die Verwendung gesundheitsschadlicher Farben im Sinne des 
Farbgesetzes. Uber die Verwendung solcher Farben bei der Herst. von Nahrungsmitteln, 
GenuBmitteln u. Gebrauchsgegenstanden. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 77. 
65—72. 30/1. 1936. KIeve.) P a n g r it z .

D. Marotta, F. di Stefano und A. Vereillo, Uber die Reifungder Mehle. I. Vcr- 
Verłeilung der Diastasen. Aus den Verss. der Vff. folgt, daB die diastat. Kraft eines 
Mehles wahrend der Reifung sich prakt. nicht verandert u. keine Yerschiebung im 
Geh. an reduzierenden Zuckem u. Saccharose stattfindet. Durch Zugabe von Malz- 
diastase erhoht sich wohl die diastat. Kraft, aber nicht proportional dem Zusatze. 
Malzmehlzusatz (0,5%) begunstigt die organoiept. Eigg. des fertigen Brotes. Naheres 
im Original. (Ann. Chim. applicata 25. 586—602. 1935. Rom.) Gr im m e .

Charles O. w illits  und Frank J. Kokoski, Anderungen beim Lagem von Mais- 
mehl. Maismehl laBt sich lange ohne Anderung im Rohfettgeh. aufbewahren. Betragt 
dabei der W.-Geh. 14% oder mehr, so muB die Aufbewahrungstemp. auf 18° oder 
darunter gehalten werden. Bei unter 8 % W. kann die Aufbewahrungstemp. 37° be- 
tragen. Der Sauregrad von Maismehl zeigt keine Anderungen im Rohfettgeh. an u. 
eignet sich daher nicht ais Kennzahl fiir Rohfettverluste. (Ind. Engng. Chem. 27. 
1494—96. Dez. 1935. Geneva, New York State Agricultural Experiment Stat.) Gd.

C. H. Bailey und R. C. Sherwood, Biochemie der Brotbereitung. Brotbereitung 
ist ein dynam. Vorgang, an dem verschiedene Organismen u. Strukturen (tissues) u. 
zahlreiche Enzyme beteiligt sind. Mehl aus n. Weizen liefert Starkę, Saccharose, eine 
Spur Glucose u. das zuckerbildende Enzym /?-Amylase. Mehl aus gekeimtem Weizen 
oder akt. Malzausziige liefern a-Amylase, das starkeverfliissigende Enzym. In Teigen 
u. Mehlsuspensionen mit geringen Zusatzen von Weizen- oder Gerstenmalz ist die 
Verzuckerungsgeschwindigkeit bedeutend erhoht; die Wrkg. auf die Zuckerproduktion 
ist wesentlich u. schnell. Eine deutliche Zunahme im Geh. an reduzierendem Zucker 
wurde wahrend der Teigmischung von nur wenigen Minuten gefunden, u. iiber 70% 
des gesamten in 1 Stde. gebildeten Zuckers bei Autolyse einer hefefreien Suspension 
war in den ersten 15 Min. gebildet. Eine Beschleunigung der C02-Produktion oder des 
Gasbildungsvermogens crfolgt bei Ggw. von Hefe, u. die Verzuckerungsgeschwindigkeit 
laBt sieh bei n. Teiggarung auf ziemlich konstanter Hohe halten, weD der yergarbare 
reduzierende Zucker, vor allem Maltose, ebenso schnell in A. u. CO., umgesetzt wird, 
wie er gebildet ist. (Ind. Engng. Chem. 27. 1426—30. Dez. 1935. Śt. Paul, Univ. of 
Minnesota.) GROSZFELD.

K. G. Schulz, Die Ursachen der Dunkdfdrbung von Kartoffdn nach dem Kochen. 
Nach Verss. von H a s  s e n  entsteht die dunkle Farbę dureh Osydation von Tyrosin 
(mit Tyrosinase), wodurch rotliche Farbtone auftreten; wird die Verfarbung von Melanin 
ausgelóst, so entstehen schwarze Farbt5ne, aber nur in toten Zellen mit ausgetretenem 
Zellsaft. Bei 6o—70° wird die Tyrosinase zerstort, die Oxydation verlauft aber weiter 
bis zur Bldg. eines schwarzlichen Farbstoffes bei Luftzutritt. Durch Zusatz von Essig 
beim Kochen wird die Farbung verringert. Nach Dungungsverss. ergibt Kalimangel 
eine hohe, N-Mangel eine niedrige Farbzahl, wahrend P20 5-Dungung prakt. ohne Ein
fluB ist. Starkę Erwarmung der Kartoffeln in festen" Boden, Mieten u. a. bewirkt 
Schadigung des Knollengewebes durch C02-Bldg. u. Entstehung von Hohlraumen 
beim Abkiihlen u. dadurch Neigung zum Schwarzwerden. Aueh pilzliche Erkrankungen 
(Phytophthora) begunstigen den Fehler. (Z. Spiritusind. 59. 28. 23/1.1936.) G r o s z f e l d .

Lloyd A. Hall, Verwertuiig von Spargelabfdllen. Durch Trocknen bei niedriger 
Temp. erhalt man ein Prod. mit z. B. Protein 29,00, Fett 3,00, Kohlenhydraten 33,75, 
Rohfaser 13,00, W. 10,00, Asche 11,25, das sich leicht mahlen laBt u. fiir Speisezwecke 
(Spargelsuppe u. a.) geeignet ist. (Food Ind. 8 . 19— 46. Jan. 1936. Chicago, 111.) Gd.

G. Krumbholz, Neuere Forschungen uber die Gdrungsvorgdnge in zuckerreichen 
Lebensmittdn. Bei der Hemmung der Garrorgange durch hohe Zuckerkonzz. ist 
der osmot. Druck von groBer, jedoch nicht ausschlieBlicher Bedeutung. Hierdurch
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erklart sich die hemmende Wrkg. yon Invertzucker gegeniiber Saccharose, auch eine 
gewisse Wrkg. yon Inyertasezusatz zu Zuckerwaren, soweit nicht dadurch eine Lsg. 
von Saccharosekrystallen u. damit Erhóhung der Konz. heryorgerufen wird. Uber 
botan. Systematik u. Verbreitung der osmophilen Hefen nach Literaturangaben. — 
Nicht osmophile Hefen besitzen liohe Garki'aft u. geringe Widerstandsfahigkeit gegen 
hohe Zuckerkonzz., osmophile Hefen geringe Gitrkraft (50—70 g A./Liter) u. gro Ce 
Widerstandsfahigkeit gegen hohe Zuckerkonzz. Ihro Gartiitigkeit wird durch Zutritt 
von Luft-Oj stark gefordert. Fiir die Hohe des Zuckergeh., bei dem Lebensmittel 
noch gegen osmophile Hefen geschiitzt sind, werden Literaturangaben angefuhrt, 
nach denen diese Hohe auch noch von weiteren Umstanden, wie Hohe der Infektion, 
Ggw. von Wuchsstoffen u. a. abhangig ist. — Da naeh bisherigen Angaben osmophile 
Hefen noch in nahezu gesatt. Rohr- u. Invcrtzuckerlsgg. sich langsam yermehren u. 
Garung heryorrufen, besteht fur den Zuckergeh. kaum eine allgemein giiltige Grenz- 
konz. Das beste Mittel zur Verhiitung der Garung scheint Herabsetzung der Temp. 
(auf 10—12°) zu sein. Eine starkere Entw. osmophiler Hefen tritt leicht ein, wenn 
in einem Lebensmittel, z. B. Honig, durch Auskrystallisation von Glucose der fl. Anteil 
wasserreicher wird. Da die Garung in den obersten Schicliten bei Luftzutritt bzw. 
durch Luft stark gefordert wird, empfiehlt es sich, gefahrdete Zuckersafte vor Be- 
ruhrung mit Luft móglichst zu schiitzen. (Obst- u. Gemuse-Verwertg.-Ind. 23. 70. 
72. 85—87. 96—99. l i a —14. 13/2. 1936.) Gr o s z f e l d .

Henri de Rothschild und Maze, Uber ein Verfahren zur Haltbamiachung der 
Fruchtsafte, das nicht die Eigenschaften der frischen Friichłe verandert. Das Verf. beruht 
auf einem Erhitzen im Vakuum u. umfaBt folgende Behandlungen: Der Fruchtsaft 
oder Fruchtbrei wird in Flaschen gefiillt, die im Vakuum yersehlossen u. dann 10 Min. 
auf 70° erhitzt werden. Naeh 24 Śtdn. bei 20° wird abermals 10 Min. auf 70° erhitzt. 
In dem Prod., das sich nach Verss. 2 Jahre unyerandert erhielt, sind durch das Er
hitzen im Vakuum die Vitamine geschont u. der Kochgeschmack vermieden. Der Saft 
verliert dabei erwunschterweise oft etwas von seiner natiirłichen Herbheit, das Aroma 
bleibt gut erhalten. (Buli. Acad. Med. 115 ([3] 100). 31—33. 7/1. 1936.) G r o s z f e l d .

H. W. Gerritz, Ezlraktion von Pektin aus unreif gepfluckten Apfeln. Unreifc 
(zwecks Auslichtung des Ertrages gepfliiekte) Apfel enthalten Protopektin, das durch 
Ausziehen mit 1. Pektin von guter Gelierfahigkeit in Ausbeute yon 1 % gewonnen 
werden kann. Die Ausbeute war ani besten mit 0,5%ig. HC1, namlich 1,07% der Apfel, 
mit 0,5%ig. Weinsaure nur 0,74%. Das mit HC1 erhaltene Pektin war yon heller 
Farbę u. bedurfte keiner Aufhellung mit Holzkohle. (Ind. Engng. Chem. 27. 1458—59. 
Dez. 1935. Pullman, The State College of Washington.) Gr o s z f e l d .

W. E. Thrun und H. V. Fuller, Karyagummi. Berichtigung. (Vgl. C. 1936. 
I. 668.) Ergiinzung. Hinweis auf eine Arbeit yon A l e x a n d e r  (1921). (Ind. Eng. 
Chem. 27. 1403. Dez. 1935. Valparaiso Ind.) G r o s z f e l d .

F. H. Banfield, Der elekłrische Widerstand von Schweinefleisch und Speck. 
I. Methode zur Messung. Beschreibung des App. Da der Wechselstrom aus der Leitung 
mit 50 Schwingungen starkę Polarisation bewirkte u. G as bildete, wurde ein thermion. 
Ventiloscillator mit 1000 Schwingungen benutzt. Zur Erprobung des App. wurde 
von Pokelfleisch der Widerstand u. Salzgeh. in einem Diagramm gegeneinander ab- 
getragen. Einzelheiten im Original. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. Trans. 
411—13.) G r o s z f e l d .

F. H. Banfield und E. H. Callow, Der dektrisćhe Widerstand von Schweinefleisch
und Speck. II. Der dektrisćhe Widerstand fon Salz in Losungen, Oelen, gehacktem 
Schweinefleisch und Speck. (I. ygl. yorst. Ref.) Nach Messungen im toten Schweine- 
muskel u. in Speck zwischen Platten von rostfreiem Stahl war der Widerstand (Wi.) 
quer zu den Muskelfasern gróBer ais langs derselben. Weitere Messungen erfolgten 
mit einer Sondę, bei der alles bis auf die auBersten Spitzen isoliert war; dabei hatte 
die Richtung der Muskelfasern keinen EinfluB auf Wi. Zusatz von steigenden Mengen 
NaCl erniedrigte fortschreitend Wi. von Lsgg., Gelen u. gehacktem Schweinefleisch. 
Ggw. v0n schleeht leitendem Materiał erhóhtc Wi., u. bei jeder NaCl-Konz. war Wi. 
erhoht, wenn mehr nicht fluchtige Stoffe yorlagen. Gehacktes Schweinefleisch (Trocken- 
masse 24,4%) zeigte den hóchsten Wi., Lsgg. den niedrigsten u. Gelatine (6,1%) sowie 
Agaragargelee (3,3%) einen mittleren. Fur einen gegebenen Wi. war die NaGl-Konz. 
in Agaragargel das 1 —2-fache yon dem Betrage in einer Lsg., bei Gelatine das 1,5-fache, 
bei Haekfleiseh stieg der Faktor yon 2,0 auf 2,9, wenn die NaCl-Konz. von 2 auf 10 g 
fiir 100 g W. erhoht wurde. Obwohl also NaCl-Zusatz Wi. von Haekfleiseh emiedrigt,
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fiihrt es zu einer Erhohung des inneren Wi. des Gewebes. Bei Abtragung von Wi. 
gegen die NaCl-Konz. wurde Wi. von Mischungen aus Hackfleisch u. NaCl erniedrigt, 
vor allem weil die Menge des sehlecht leitenden Materials durch Wasserzusatz ver- 
mindert -wird. Zusatz yon K N 03 wirkt in gleicher Weise wie eine aquivalente Menge 
NaCl. Mit steigender Temp. nahm Wi. bei gesalzenem Schweinehackfleisch ab. Hack
fleisch mit 3,3% Fett zeigt hóheren Wi. ais mit 0,9%- Ker Wi. in gesalzenem Schweine
hackfleisch war niedriger ais bei ganzen Stucken, vor allem weil in ersterem weniger 
Bindegewebe u. Fctt enthalten war. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54 . Trans. 413 
bis 417. Cambridge, Low Temp. Res. Station.) G r o s z f e l d .

F. H. Banfield und E. H. Callow, Der dektrische Widerstand von Schweinefleisch 
und Speck. III. Das Eindringen von Salz in das Muskdgewebe bei der Pdkdung von 
Speck. (II. vgl. vorst. Ref.) Bcricht iiber Messungen an Schweinefleischstiicken vor 
u. nach dem Pókeln. Bei einem sehr fetten Stuck war Wi. bedeutend gróBer ais bei 
einem sehr mageren. Wi. war am gróBten in der Nahe des Vorderbuges, am kleinsten 
im Hinterbein, eine Folgę des yerschiedenen Fettgeh. Wi. des Muskelgewebes yon 
Fleischstiicken war im Mittel nahe bei der Schnittflache gróBer ais in den tieferen 
Teilen (W.-Verlust). Die Wrkg. von Fett u. Wasseryerlust auf Erhohung von Wi. 
blieb in gewissem Grade nach Pókeln u. Reifen des Fleisches erhalten. Abgesehen 
davon folgten der fortschreitenden Salzdurchtrankung beim Pókeln bald Anderungen 
yon Wi. Bei der Trocknung u. Tankpókelung trat eine deutliche Abnahme von Wi. 
in den crsten 24 Stdn. ein, ein Zeichen, daB das Salz sogar in die tiefsten Teile der 
Stiicke eindringt. Einspritzung yon Pókellauge bewirkte rascheres Eindringen in dic 
tiefer gelegenen Teile. Tankpókelung fiihrte zu schnellerer Salzdurchtrankung ais 
Trockcnsalzung, auch nach yorheriger Einspritzung von Pókellauge (pump-pickle). 
Nach chem. Analysen bestand prakt. kein Unterschied zwischen der Salzkonz. in 
einem sehr fetten u. einem sehr mageren Stuck, beide nach Einspritzung von Pókel
lauge u. tankgepókelt. Nach weiteren Analysen bestand ein deutlicher Abfall in der 
Salz- u. Wasserkonz. in den Stucken; die auBeren Muskelschichten, die mit Salz oder 
Lauge in Beruhrung gekommen waren, enthielten am meisten Salz u. am wenigsten W., 
auch gegemiber den Stucken, die vorher mit Pókellauge eingespritzt waren. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 54. Trans. 418—21. Cambridge, Low Temp. Res. Station.) Gd.

J. Brooks, Die Sauerstoffaufnahme von Schweinefleisch und Speck. Ein Faktor 
bei der Heworrufung und Erhaltung der Farbę von Speck. Die 0 2-Aufnahme yon 
Schweinefleisch u. Speck wurde gemessen. Die relatiyen Diffusions- u. Aufnahme- 
geschwindigkeiten von 0 2 sind derart, daB sie die 0 2-Konz. auBer in diinnen Oberflachen- 
sehichten auf O red. Der Respirationskoeff. u. die Wrkg. der Temp. auf die 0 2-Auf- 
nahme von Speck wurden gemessen. Die Beziehung zwischen 0 2-Aufnahme zur Fixierung 
u. Bestandigkeit der Speckfarbung wird besprochen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
55. Trans. 12—14. 17/2. 1936. Cambridge, Low Temp. Res. Station.) G r o s z f e l d .

W . Wagner und Gr. K. Steiner, Untersuchungen iiber die Haltbarkeit von Fleisch 
im Schlachthof Karlsruhe. Gerade in der nachsten Nahe yon 0° nimmt die Wachstums- 
geschwindigkeit der Bakterien, die die Haltbarkeit des Fleisches begrenzen, besonders 
stark ab. Aueh sind bei Tempp. um 0° hóhere Luftfeuchtigkeiten nicht bedeaklich. 
Dagegen sind Vorkuhlraumtempp. um + 6  bis 8° u. Hauptkiihlraumtempp. von 4° ent- 
gegen bisheriger Annahme bedeutend weniger giinstig. Bericht iiber Verss. mit ver- 
schieden behandelten Schweinehalften. Einzelheiten u. Kurven im Original. An- 
zustreben ist sowohl fiir Fleischlagerung ais auch fiir Abkuhlung der frischgeschlachteten 
Tiere Einhaltung von Raumtemp. um ± 0°. (Z. ges. Kalte-Ind. 43 . 18— 19. Jan. 1936. 
Karlsruhe, Stadt. Schlaeht- u. Viehhof.) GROSZFELD.

Moegle, Neuzeitliche Verwertung von Tierleichen und tierischen Abfallen. Be
schreibung, Abbildungen u. Wirkungsweise der Anlage in der Tiermehlfabrik Bieberach 
a. Rli., System E s c h e r -W y s s , Ravensburg (Wiirtt.). (Dtsch. tierarztl. Wschr. 44. 
65—69. 1/2. 1936. Stuttgart.) G r o s z f e l d .

H. E. Cox, Zur Zusammensetzung von Fleischeztrakten und Fleischiciirfdn. Ana- 
lysenergebnisse yon 8  Proben Fleischextrakt des Handels der Jahre 1934—1935 (Tabelle) 
im Vergleich zu friiheren Unterss. von S t u t z e r  u . Hf.HNER, sowie B i g e l o w  u . COOK- 
Weitere Tabelle iiber Zus. von 12 Proben Fleischwurfel ais Nebenprod. der Fleisch- 
estraktgewinnung. Einige Proben enthielten ais Bindemittel Starkę oder Gelatinc. 
Der neuerdings yorkommende Zusatz yon Sojabohnen kann durch Best. der Glutamin- 
saure, die aber auch in kleinen Mengen in Fleischextrakt yorkommt, ermittelt werden. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 69—71. 24/1. 1936.) G r o s z f e l d .



1 9 3 6 . I .  H i t i . N a h r u n g s - ,  G e n u s z -  u n d  F u t t e r m i t t e l . 3 0 4 1

Ben Davies, Heulige Milchprobleme. Das Hauptproblem bleibt Beschaffung 
besserer Milch u. Auffindung eines besseren MaBstabes zur Beurteilung, das nachste 
verbesserte Milcheinrichtungon auf bakteriolog. Grundlagen, das dritte die Frage der 
Beibehaltung der Dauerpasteurisierung oder ilires Ersatzes durch Hochpasteurisierung. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 67—69. 24/1. 1936.) G r o s z f e l d .

H. Jordan, Neuerungen auf dem QeMe.lt der Milćhwirtscliaft. Sammelbericht iiber 
Melkeinrichtungen, App. zum Entgasen von Milcli, Butterfertiger u. a. (Milch wirt- 
schaftl. Zbł. 65. 19—21. Jan. 1936. Bad Blankenburg.) Gr o s z f e l d .

J. W. Yates, Venvendung von Clilor bei Anlage?i fiir Milchprodukte. Angaben 
iiber keimtótende ICraft u. Anwendung des Cl2, Erklarung der Begriffe „steril“, „freies 
Chlor“, Hitzebestiindigkeit von Chlorlsgg. u. a. im Zusammenhang. (Nat. Butter 
Cheese J. 27 . Nr. 1. 25— 27. 10/1. 1936.) Gr o s z f e l d .

T. Crosbie-Walsh, Pasteurisierte oder nichlpasteurisierle Milch? Vf. bespricht 
die Gefahren der Rohmilch, besonders aueh fiir die tlbertragung des B. abortus u. dessen 
Verwandtschaft mit dem Erreger des Maltafiebers (M. melitensis). (Food Manuf. 11. 
16—17. Jan. 1936.) G r o s z f e l d .

H. C. Olson und B. W . Hammer, Beobachtungen uber Ilefen ais Gaserzeuger in 
gezuckerter kondensierter Milch. 6 Proben kondensierter Milch mit Gasbldg. enthielten 
ovale, eine kugelfórmige Hefen, eine weiterc beide Arten. Die bakteriolog, u. morpho- 
log. Eigg. beider, genannt Torula lactis-condensi u. Torula globosa, werden beschrieben. 
(Iowa State Coli. J. Sci. 10 . 37—43. Okt. 1935. Iowa, Agricult. Experiment 
Station.) Gr o s z f e l d .

R. Vivario und G. van Beneden, Chemische Unlersuchung von Butter. Bericbt 
iiber Unterss. von 3 Butterproben nach v a n  B e n e d e n  (vgl. C. 193 4 .1. 2847), Vergleieh 
mit Ergebnissen von P o l o n o w s k i  u. T h o m a s  (vgl. C. 1933. II. 467). Kurven iiber 
jahreszeitliche Schwankungen der Kennzahlen (Geh. an Olsaure, hólieren Fettsiiuren, 
niederen fliiehtigen Fettsauren, Indice corrige). (Lait 16. 113—18. Febr. 1936. Liege, 
Univ.) Gr o s z f e l d .

Artturi I. Virtanen und Einar Lindeberg, Die enzymatische Hydrolyse des Tri- 
butyrins durch Pankreaslipase. Aus dem Tributyrin wird zuerst unter Entstehung 
von a-Dibutyrin ein Buttersiiuremol abgespalten. Dann geht das a-Dibutyrin unter 
stark vcrkleinerter Reaktionsgeschwindigkeit in das Monobutyrin iiber, aus dem dann 
weiter Glycerin entsteht. Die 3 Stufen sind durch ihre verschiedenen Reaktionsgeschwin- 
digkeiten voneinander trennbar. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 9. B. 2. 
25/1. 1936. [dtsch.] Helsinki, Lab. d. Stiftung fiir chem. Forschung.) Gr o s z f e l d .

Artturi I. Virtanen und J. Tarnanen, Bildung von aromaliefemden Bestandleilen 
in Butter. Bei Unters. des Saureweckcrs oder des gereiften Rahms findet man gewohnlich 
prakt. kein Diacetyl, aber bedeutende Mengen CH3 -CHOH-CO-CH3, so im Saure- 
wecker je nach Reifungszustand 6,8—116,4 mg in 500 ccm. Deutliche Bldg. von 
Diacetyl trat nach Durchleiten von 0 2 beim Reifungsvorgang ein, nicht aber, wenn
0 2 kurz Yor Best. des Diacetyls durchgeleitet wurde. Behandlung mit C02 oder N2 
verhindert die Bldg. yon Diacetyl. Bei der Diacetylbldg. muB also O, ais H-Acceptor 
wirken: 2 CH3 ■ CHOH • CO • CH3 +  0 2 =  2 CH3 -CO- CO-CH3 +  H20 2. Da Diacetyl nur 
bei Ggw. von 0 2 gebildet wird, empfiehlt es sich, die Rahmreifung so aerob wie moglich 
u. die Butterung bei Ggw. von viel Luft vorzunehmen, um aromareiche Butter zu er
halten (Bestatigung durch prakt. Verss.). Bei der Lagerung wird jedoch wieder viel 
Diacetyl zers., wodurch der Aromageh. zuriickgeht. (Suomen Kemistilehti [Acta 
chem. fenn.] 9. B. 2. 25/1. 1936. [engl.] Helsinki, Lab. of Valio.) G r o s z f e l d .

A. W. Bosworth und G. E. Helz, Eine Monoozypalmilinsaure in Butterfetl. Aus 
den Methylestern der Sauren aus Butterfett von B o s w o r t h  u . S is s o n  (C. 1 9 3 5 .1. 814) 
"'urde eine nicht ganz rein erhaltene reclitsdrehende Oxypalmilinsdure, C1GH3o03, F. 17°; 
[a] =  +2,45° (Chlf.); JZ. (H a n u s ) 0,48, isoliert; Pb-Salz, 1. in A.; Ba-Salż, 1. in Bzl. 
Red. fiihrte zu Palmitinsaure. (J. biol. Chemistry 1 1 2 . 489—92. Jan. 1936. Columbus, 
Ohio State Univ.) B e h r l e .

E. W. Bird und D. F. Breazeale, Chemie der Butter und Bulterherstellung.
I. Ein Vergleich von mer Methoden zur Butlenintersuchung mit einer ErHarung der bei 
den Fetlbestimmungen gefundenen Abweićhungen. (Vgl. C. 1931- I. 1538.) Beschreibung 
°iner Abanderung des A. O. A. C.-Verf., bestehend in Einwaage von 1,0 ±  0,001 g 
Butter in einem Al-Tiegel. Vortroeknung unter 100°, dann bei 150° bis zur beginnenden 
Braunung, dann 10 Min. bei 100° im Vakuum von 20—22 Zoll. Nach dieser W.-Best. 
wird das Fett mit 10 ccm PAe. gel., der ganze Riickstand auf einem gewogenen Glas-
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tiegol gesainmelt, ausgowaschen, getroeknet u. gowogen (Sak +  Quarg). Dann wird 
dna Salz in W. gel., u. nach M o h r  titriert. Dieses Verf. u. das von K o h m a n  ergaben 
mit dom A. O. A. C.-Verf. nahezu ubereinstimmende Ergebnisse. Bei dem M o j o n n i e r - 
Vorf. lag der Fettgch. nach 50 untersuchten Proben um 0,22% niedriger, 10% der 
Analyson wiclion erheblich ab, bedingt durch Emulsionsbldg. des Fettes u. durch 
Horausschleudern von A.-Fettlsg. bei Entfernung der Stopfen. Gezeigt wird, daB die 
n. Abweichung der Fettbestst. nach M o j o n n ie r  nach unten hin durch nicht gel. 
Fottsauren bedingt ist, zunelimend mit Zunahme der Ranzigkeit der Butter. (United 
States Dep. Agrie. Off. exp. Stat. Iowa. Res. Buli. Nr. 144. 25 Seiten. 1931.) Gd.

E. W. Bird, D. F. Breazeale und G. C. Sands, Chemie der Butler und Butler- 
herstellung. II. Die Natur der Fellsubstanz in Buttermilch und die Bedeutung bestimmler 
Buttermilchpriifungsmcthoden. (I. vgl. vorst. R ef.) Die Analyse der Ausziige naeh 
RÓSE-GOTTLIEB ergab, daB */4 des Materials aus Fett bestand. Hiemach u. wegen 
des Bestehens von Yerbb. von P-Lipoiden mit Milchproteinen ist bei MaBnahmen 
zur Verminderung von Butterungsverlusten Einfiihrung von Stoffen in die Butter, 
dio ein sclmcllores Verderben herrorrufen, nicht zu erwarten. Der R o s e - G o t t l i e b -  
Auszug enthiolt bis zu 0,1520% der Buttermilch an P-Lipoiden; die Standard- 
abweichung der P-Lipoide betrug 0,0197% (jahreszeithehe Vnriation). Die Variation 
der P-Lipoidmenge, dio nach R ó s e - G o t t l i e b  ausgezogen wurde, betrug 0,0825% 
der Buttermilch, wenn sie aus Rahm mit 20—40% Fett stammte; die fiir eine Variation 
in der Rahmpriifung zwischen 27,5—32,5% Fett betrug 0,0170 P-Lipoid. Eine Ab- 
schiUzung des wirkliclien Fettgeh. von Buttermilch laBt sich mit etwas gróBerer Sicher- 
heit durch Anwendung eines Korrektionsfaktors bei der Prufung nach MOJONNIER 
oder R o s e - G o t t l i e b  ais bei den Zentrifugalverff. ausfuhren. Nach weiteren yer- 
gleiehenden Verss. sind etwa 35% des Untersehiedes zwischen dem B a b c o c k -  u . 
dem R o s e - G o t t l i e r -  oder M 0J0N N IER-V erf. durch ais Fett abgelesene P-Lipoide 
oder Sterine bei den A.-Extraktionsverff. bedingt. Die anderen 65% entstehen durch 
dio Kleinheit der Fetteilchen in der Buttermilch, die sich nicht in den Butyrometerhals 
schleudern lassen. Weitere Angaben uber Yergleich der M o j o n n i e r - ,  Minnesota-, 
Amorican-Association- u . BABCOCK-Prufung miteinander, wobei die American-Asso- 
ciationprufung gegenuber der Minnesotapriifung Vorteile in Genauigkeit u . leichterer 
Ausfuhrung zeigte. (United States Dep. Agric. Off. exp. Stat. Iowa. Res. Buh. Nr. 175- 
58 Seiten. 1935.) ________  G r o s z f e l d .

Soc. des Usines Chimiąues Rhone-Poulenc, Frankreich, Lichtfilter. Das Filter, 
das zum Sehutz lichtempfindlicher Stoffe, insbesondere zum Sehutz von Nahrungs- 
nntteln gegen das Ranzigwerden. dient, u. alle ultrarioletten Strahlen mit Wellen- 

R R« HSO.

besteht aus Oellulosestoff, der mit AlkylderivT. des Diaminoberaophenons (I), Deriw. 
des Phtr.ylhydrazinś, z. B. dem Athylester des cc - Phen ytt ydrazons der ^.fi-dibtto- 
btitieraaure. ( f i ) , mit Deriw. des Azobenzols oder mit AminnnaphtTialiTisnlfr«5TiT<«i. 
z. B. 2-Napkiiylomia-6,S-di$iilfosatwe (III) oder ihren Salzen impragniert ist. (F. P. 
791492 vom 2 i 6 . 1935. ausg. 11/12. 1935. A. Prior. 19/7. 1934. [Hunter].) Gbote-

Goran Molier und Per Peterson. Lidkóping, Schweden, Konserrieren von Eiem, 
Fltisch, Fiscken, GcmS-zert durch Behandlung mit H.O.-Lsg. u. anschheBende Emlagemng 
in OO. oder einem anderen Konserrieningsgas. (E. P. 437 495 rom 22/2. 1935, ausg. 
28/11. 1935.) ^ VlE L W E R T H .

Esron Carl Winkler, Wien, Konsaritnm g fdthaitigcT Frickie. Znr Bindung der 
das Ranzigwerden ve.nirsache.ndea freien Fettsauren werden die Fruchte der Dialyse 
mittels Erdalkalihgg., rornehmlich Ralkwasser. bei 60—S5e, gegebenenfalls unter 
Uber- ©der Untedniek, nnterworfen. (Oe. P. 144S65 Tom  20.'6L 1931. assg. 25/1- 
1936.) T i ł l w z e t h .

C&lifomia Fruit Growers E sch .. Los Angeles, ubert. von: John B . MacRill- 
Whiftier, Calif-, u ac/isanidsitm zsir Um&SUvr.g von F r i c h i e Die Grnndm&sse, fe- 
stehead aus einem Gemisch von Paramn. Camsnba- oder Biersnwachs, einem pflsnł- 
lichen (z. B. Baatawollsamea-) 01, Oleln- oder Steaiinsaare a. Triathsnokznin, d s
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auch noch Pineol u. Citrusterpenc zugesetzt soin konnen, wird in einem loichtcn KW- 
stoff gel. u. mit wss. Na2C03-Lsg. emulgiort. (A. P. 2 019 758 vom 26/8. 1932, ausg. 
5/11. 1935.) VlELWEIlTH.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

M .I . S m im o w a  und M .N .L aw ro w a , Verćinderlichkcit der chemiachen Zuaammen- 
selzung in verschiedenen Varietatan der Sojabohncn. Unterss. uber die Sojalcultur in 
der U. d. S. S. R. ergaben bereits nach einigen Jahren, dafi eino ganze Rcilio von 
Varietaten ais wirtschaftlich besonders wertyoll gekennzeichnet werden kann. Betrachtct 
man die an yerschiedenen geograph. Punkten kultivierten Pflanzen, so liiBt sich fest- 
stcllen, daB innerhalb eines Punktes dio yerschiedenen Sojasortcn nur wenig in ihrer 
Zus. yariieren. In den heiBeren Zonen u. bei hinreichender Bewiisserung ist eino Er- 
hohung des Olgeh. bei den spatreifen Sorten festzustellcn. Mit der geograph. Lago 
andert sich der Ol- u. Proteingeh. der Bohne erheblich. Es lassen sieli Punkto fest- 
stellen, wclcho eine proteinreiehe u. solche, welche eine Olreichere Soja produzieren. 
Die fruhreifen Varietaten erzeugten etwas weniger Ol. Die qualitative Zus. des Proteins 
bleibt in den yerschiedenen geograph. Lagen unyerandert. Dagcgen andert sich dic 
Zus. des Oles mit der geograph. Zone; so schwankte die JZ. des Oleś zwischen 105,7 
u. 139,0; friihreife Sorten produzierten Ole hOherer ,JZ. ais solche mit lungerer Vcge- 
tationsperiode. Der Aschengeh. unterliegt gewissen Schwankungen mit der geograph. 
Zone, ebenso ihr P-Geh., wahrend der K-Geh., der bis zu 50,6% der Asche erroichen 
kann, wenig charakterist. ist. Die Aktivitat der Sojaurease ist keine konstanto GrOBe 
u. schwankt fur einzelne Sorten u. geograph. Punk te yon 22,86—60,76. Dio Katalase- 
wrkg. war bei allen Sorten u. Punkten die gleichc. Dagegen war dio Peroxydasewrkg. 
der einzelnen Sorten sehr yerschieden. Die Lipasewrkg. ist in der Sojabohnc sehr 
schwach. (Buli. appl. Botany, Genetics, Plant Breed. [russ.: Trudy po prikladnoi 
Botanikę, Genetike i Sselekzii] [3] Nr. 5. 73— 103. 1935.) SciIONPELD.

G. W ygow sk i, T . L ap in a  u n d  M. G insburg , Abhdngigkeil des Olauafluaaes aua
der Warmpfanne vom Schalengehalt der zerkleinerten Baal. Es wurdo der EinfluB d e s  
Schalengeh. y o n  zerkleinerter Sonnenblumeneaal a u f  den f r e i e n  AusfluB d e s  Oles a u s  
der Warmpfanne b e i m  S K I P I N - V e r f .  untersucht. B e i  sonst glcichen Bedingungen 
(Feuchten a u f  16—20% mit W . oder 2%ig. NaCl-Lsg.) i s t  d i e  Ausbeute an f r e i  a u s -  
flieBendem Ol im S K I P I N - V e r f .  y o m  Schalenzusatz abhangig. Beim W a r m e n  nach 
S k i p i n  i s t  e i n  Schalengeh. v o n  6—8% am giinstigsten. GróBte OlauBbeute erhalt m a n  
b e i  Feuchten m i t  2%ig. NaCl-Lsg. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje 
Djelo] 1 1 .  299—301. 1935.) S c h o N F E L B .

K . T au fe l, Aulozydalion und Ketonabbau der Felte dla Teilfragen der Fellwirtschafl. 
(Vgl. Schw ap .T Z , C. 1 9 3 6 . I. 215.) Vf. unterscheidet ais Ursachen des Fettyerderbens 
chem. Faktoren, wie Hydrolyse, Ketonbldg. u. Autoxydation u. biolog. Faktoren 
(durch Kleinwesen), zerfallend in Hydrolyse u. Ketonbldg., die an Hand von Literałur- 
angaben besprochen werden. Das chem. Verderben von Fetten u. fetthaltigen Stoffen 
ist zu yerz6gem oder hintanzuhalten durch 0 2-AusschIuB, wobei der Erfolg noch um- 
stritten ist, durch LichtausschluB (besonders wirkaam) u. Zusatz yon Antioxygencn. 
Zur biolog. Haltbarmachung empfiehlt sich Femhaltung yon Kleinwesen, besonders 
von Schimmelpilzen, Kuhllagerung u. Verwendung keimwidriger Mittel. (Angew. 
Chem. 4 9 . 48—53. 11/1. 1936. Munehen, Deutsche Forschungsanstalt f. Lebensmittel- 
chemie.) ' Gp.OS7.PEJ.Ii.

H . M. L a n g to n , Jianziditat in Fetten und fetten Olen. Ober Entstehung u. Ver-
Łutung. (Pharmaceuticals and Cosmetics 1935. 2—3; Beil. zu Manufactur. Chemist 
pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J.) Ełlmek.

E . E rd h e im , Uber die Uraache. der bleichenden Wirkung der Bkicfmrden. (Vgl.
C. 1935 . II. 1639 u. 1 9 3 6 .1. 689.) Inhaltlich ident. mit der C. 1 9 3 6 - 1. 1476 referierten 
Arbeit. (Oele, Fette, Wachse 1 9 3 5 . Nr. 1. 6—7. Okt. Drohobycz.) N eu.

M ario  T ob ia , Uber die Viscositat pflanzlichtr Ole. Die Yerss. des Vf. erga ten, 
daB die Visco3itatszahlen pflanzlicher Ole so nahe beisammen liegen, daB ihre Best. 
keine fur jedes Ol charakterist. Merkmale ergibt. Eine Ausnahme maeht nur RieinusSl. 
(Olii minerał., Olii Grassi, Colori Yemici 15. 172—76. 30/11. 1935.) Gbimme.

W elwart, Turkiechrolol aus Traubenl^mól. Im Gegematz zu F p.it z  (vgl. C. 1935.
II- 3029) empfiehlt Yf. das Prod. nicht. Selbst gut sulfoniertes Tratibenkemól ist
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nur ein sehr minderwertiger Ersatz fiir Sulfuról aus Ricinusól, auch bei Ver\vendung 
ais Appreturol. (Seifensieder-Ztg. 62. 953. 13/11. 1935. Wien IX/2.) G r o s z f e ld .

J .  V alin , Marokkanische Oltienole. Tabellen uber 01ivenernten der Jahre 1926 
bis 1931. Einzellieiten im Original. (Ann. Falsificat. Fraudes 29. 31—44. Jan. 1936. 
Casablanca, Lab. officiel do Chimie.) GROSZFELD.

E . B e lan i, Die Oeudnnung von Kiirbiskem- und Sonnenblumenol im Kleinbelriebe. 
Bericht iiber Gewinnung yon Kiirbiskern- u. Sonnenblumenol im biiuerlichen Klein- 
betriob u. Verwendung der Sonnenblumenschalen ais Zusatz zu hartbaren Kunstharzen.
4 Abbildungen im Original. (Ole, Fette, Wachse 1936. Nr. 5. 8—9. Febr. Villach.) Ne u .

— , Po-yok-Ol. Aus den Kernen der Friichte von Afrolicania eloeosperma Mi l b r . 
wird ein 01 gewonnen, das ais Ersatz fiir Tungol dienen kann. Die Friichte wiegen 
7,3—11,8 g, die Keme 4,6—7,2 g, der Olgeh. der ICerne betriigt 41,7—58,3 °/o> 
getroekneter Kerne 45,8—63,8%. Po-yok-Ol ist ein goldgelbes viscoses 01 mit an Tungól 
erinnerndem Geruch. Beim Stehen scheidet sich Stearin aus. Das 01 zeigt folgende 
Konstanten: D .15jr, 0,9535—0,9690; Refraktion 40° 1,5020—1,5110; SZ. 0,4—19,3; 
VZ. 188—192,3; JŻ. (W i j s , 3 Stdn.) 139,9—150,9; 2 Proben JZ. (H u b l , 17 Stdn.) 
156,9—157,1; Unverseifbares 0,3—1%; E. der Fettsauren 30,0—50,3°. Dem Liclit u. 
der Luft ausgesetzt, bildet es einen zahen undurchsichtigen Film. Beim Erhitzen 
wahrend 16—20 Min. auf 300° bildet das 01 ein Gel; jedoch zeigen nicht alle Ole diese 
Eig. Dor Grund ist unbekannt. (Oil Colour Trades J. 88. 1708—09. 6/12. 1935.) N e u .

R affae le  S ansone, Die Seifenherstellung nach rationdlen Methoden. Neuere Verff. 
zur Seifenherst. mit besonderer Berucksiehtigung aus abfallendem oder ranzigem oder 
estrahiertem Oliyenol. (Nuova Riv. Olii vegetali Saponi 35. 88—91. 101—03. 149—51. 
157—58. 166—67. 1935.) G rim m e.

H an s  N itsch k e , Primitive Seifenerzeugung in Guatemala. (Seifensieder-Ztg. 63. 
76—77. 29/1. 1936. Guatemala.) N e u .

H aro ld  S ilm an , Gepulverle Seifen. Angabcn iiber Rohmaterial u. Herst. ge- 
pulvorter Seifen u. Vorsehriften fiir Seifenpulver, im besonderen perborathaltige. 
(Seifensieder-Ztg. 63. 77—78. 29/1. 1936. London.) N e u .

Jo sep h  A u g u stin , Angenehme anliseplischc Seifen. Vf. bespricht die Zusatze, 
die, ohne unangenehme Geriiche zu bewirken, Seifen antisept. Eigg. verleihen; es 
werden z. B. angefiihrt p-Oxybenzoesauremethyl- u. -propylester, Nalriumperborat, 
Oxijchinolinsulfat, Methyl eugenol (aus Huon-Pine-ól), Ti-Tree-bl (von Melaleuca 
linariifolia), Lavendelol. — Desodorisierend wirken Aluminiumstearat, besser Form- 
aldehyd, Sauersloff u. Chlorverbb., doch zerstóren die letztgenannten die zugesetzten 
Riechstoffe. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J. 6. 385—86. 
Nov. 1935.) E l lm e r .

A. L o tte rm o se r, Zusammensetzunrj der Seife und ihre Wirkung auf die Wdśche. 
Vf. behandelt den Zusatz von Wasserglas (I) zu Seifen u. die Enthartung des Wasch- 
wassers. Die Yerwendung von I in den gebrauchlichsten Mengen hat keinen schadigenden 
EinfluB auf die Wiische. Die Enthartung wird zweckmaBig durch Permutit oder chem. 
Mittel erreicht. Fiir besonders geeignet halt Vf. Stoffe, die den Waschprozefl ohne ge- 
webesehadigende Wrkg. fórdern. Bei Verwendung von Calgon fallt die W.-Enthartung 
fort. (Angew. Chem. 49. 104—06. 1/2. 1936. Dresden.) N e u .

E g id io  C azzola, Die modemen Hilfsmittel und die Seifenersatzmittel. I I .  IFwsen-
schaftliche Einłeilung. (I. vgl. C. 1935. H . 3174.) Besprochen werden verseifte Sauren, 
Sulfosauren, Ester, reine u. Sulfoalkohole usw. Einzelheiten im Original. (Boli. Ass. 
ital. Chim. tessile colorist. 11. 170—81. Okt./Nov. 1935.) G rim m e.

J .  D av id sohn , Modernę Sulfurierungsprodukte fiir die Teztilinduslrie. Ausfiihr- 
licher Bericht iiber die Entw. der modemen Wasehniittel u. ihre Yerwendung in der 
Testilindustrie. (Ole, Fette, Wachse 1936. Nr. 5. 1—8. Febr.) N eu .

M a s L evine, AlkaligehaU ais wichtiger Faktor bei Flaschenwaschmiltdn. NaOH 
ist das beste Keimtotungs- u. Lósungsmittel. Silicate benetzen etwas besser u. 1. 
Schmutzflocken besser; ais Emulgierungsmittel wirken Phosphate an erster Stelle. 
M t einer Zumischung dieser Salze zu NaOH ais Grundstoff werden beste Ergebnisse 
erhalten. Metasilicat ist ebenfalls kein Ersatz fiir NaOH, sondem ais Zusatz zu ver-
wenden. (Food Ind. 8. 22—23. 46. Jan. 1936.) Gr o s z f e l d .

F ra n k  M. B iffen  und F o s te r  D ee Snell, Modifizierte Analysenmethoden handds- 
iibhcher OlemuMonen und -sii.spensionen. Vff. beschreiben Analysenmethoden fiir 01- 
emulsionen ohne u. mit suspendierten Anteilen, Ollsgg. u. -suspensionen u. W.-Wachs- 
emulsionen. Solche Handelspraparate, nie Insekticide, Wachse, Kosmetiea, Polier-
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mittel u. dgl., kónnen nac li den Methoden untersucht werden. An den Methoden ist 
besonders bemerkenswert, daB das Eindampfen fl. Prodd. yermieden wird u. dadurch 
oxydative Veranderungen der Stoffe nicht auftreten konnen. Einzelheiten im Original. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 316—19. 15/9. 1935. Washington, Foster Dee Snell 
I n c . )  N e u .

Leopold  H a r tm a n , Uber Bestimmung des Fełtsduregehalłes von Seifen. Vf. hat 
die W i z ó f f - ,  Wach9kuchen- u. yolumetr. Methode zur Best. der Fettsauren in Seifen 
auf ihre Genauigkeit hin vorglichen. Alle 3 Verff. eignen sich fur Kern- u. Cocosseifen. 
Die Ausatherungsmethode der W i z o f f  ist fiir cocosolhaltige u. aueh nur aus Cocosół 
hergestellte Seifen brauchbar. Der Wacliskuchenmethode haftet eine gewisse Un- 
sicherheit an. Am schnellsten u. einfachsten ist dio volumetr. Best., u. zwar die Aus- 
fuhrung nach N o w a k .  (Seifensieder-Ztg. 63. 95—97. 5/2. 1936. Linz a. d. Donau, Lab. 
d. Yereinigten Fettwarenindustrie J o s e f  E s t e r m a n n  A.-G.) N e u .

M eta llg e se llseh a ft A k t.-G es ., Frankfurt a. M., Herstellung reiner, hydrierter 
Fettsauren. Das Ausgangsmateriał, z. B. durch Spaltung gewonnene Fettsauren oder 
Fettsauren enthaltende Neutralóle, wird im Hochvakuum dest., mit wenig Kataly- 
sator u. bei niedrigen Tempp. hydriert u. nochmals dest. Man erhalt ein nahezu von 
Katalysator freies, sich nicht entfarbendes Ol. (F . P . 789 934 vom 11/5. 1935, ausg. 
8/11. 1935. D. Prior. 16/5. 1934.) Salzm ann.

B e n ja m in  R. H a rr is , Chicago, Ul., V. St. A., Herstellung von Polyglycerinestern. 
Ygl. F. P. 781 842; C. 1935- I I .  3997. Nachzutragen ist, daB die erhaltenen Ester, 
z. B. aus Diglycerin, mit 3 C17H35CO-Gruppen mehr lipophil, mit 1 CH3CO-Gruppe 
mehr hydrophil sind, wahrend die mit 1 C17H35CO-Gruppe bzgl. ihrer Eigg. zwischen 
beiden liegen. (A. PP. 2 0 2 2  766 vom 10/11. 1933 u. 2 023 388 vom 21/11. 1934, beide 
ausg. 3/12.1935.) D o n a t .

H en k e l &  Cie. G. m . b. H ., Deutschland, Bleich-, JYasch- und Reinigungsmittel, 
enthaltend auf 1 Gewichtsteil eines Sauerstoffbleichmittels 2—6 Sćhaummittel u. jo
1—3 an Salzen wasserdnnerer Phosphorsauren ais H3POt u. an anderen alkal. reagierenden 
anorgan. Salzen, sowie gegebenenfalls Stdbilisierungsmittel, wie Mg-Verbb. oder Wasser- 
glas, sowie Fettloser. Z. B. setzt sich eine Mischung dieser Art aus 1 Na-Perborat,
2—6 Seife, 1—3 Nai P20 1 u. 1—3 Soda zusammen. Von besonderem Vorteil ist die 
Verwendung dieser Mittel in eisenhaltigem W ., namentlieh beim Waschen bzw. Reinigen 
von Teztilgut. (F . P . 792 904  vom 24/7.1935, ausg. 13/1.1936. D. Prior. 20/8.
1934.) R. H e r b s t .  

H en k e l & Cie. G. m . b. H ., Deutschland, Wasch- und Bleichmittel, bestehend
aus Perverbb., wie Perboraten, Percarbonaten, Perphosphaten, Perpyrophosphalen, Per- 
ozyden oder H10 2, Salzen wasserarmerer Phosphorsauren ais H2POA, wie Pyrophos- 
'phaten oder Meiaphosphaten, alkal. reagierenden Stoffen, wie Alkalisilicaten, -boraten, 
■carbonaten oder -phospliaten, sowie Seife oder seifenartigen organ. Verbb. u. anderen 
in W. unl. oder wl. farblosen Sn-Verbb. ais Sn-Silicat, wie Zinnsaure oder entsprechenden 
Stannaten, ais Stabilisatoren. Z. B. werden 52 Teile Seife, 17 Na4P20 „  15 Na2C03, 
13 Na-Perborat u. 3 Sn-Sśiure gemischt. Mischungen dieser Art sind lagerbestandig 
u. eignen sich zum Reinigen von Teztilgut. (F . P . 4 5 8 8 7  vom 2/3. 1935, ausg. 27/12.
1935. D. Prior. 31/3. 1934. Zus. zu F. P. 783 871; C. 1935. II. 4479.) R. H e r b s t .  

W a lte r  K eh l, Ziirich, Reinigen und Desinfizieren von Geraten, insbesondere solcher
des Molkerei- und Brauereibetriebes, dad. gek., daB man die zu reinigenden Gerate 
wahrend 1—3 Min. mit einer handwarmen wss. Lsg. eines Reinigungsmittels behandelt, 
das geringe Mengen, z. B. 0,1—02% Silbersalze u. gegebenenfalls Halogenyerbb. u. 
Boryerbb. enthalt. (Schw z. P . 178 050 vom 31/5. 1934, ausg. 2/9. 1935.) H o r n .

XVIII. Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunsta eide. Linoleum usw.

M ichel K iss ile ff, Die Chloraminę in der Behandlung der Baumwolle und Wolle. 
Empfehlung von Aktivin beim Abkochen von Baumwolle u. von Mischgeweben mit 
Seide oder Kunstseide sowie bei Buntwebeartikeln. Fur Wolle hat Aktivin haupt- 
saehlich fiir die Wollchtorung Interesse. (Ind. textile 52. 578—80. Noy. 1935.) F r i e d e .

— , Neuerungen auf dem Gebiete der Veredlung von Faserstoffen. Neuere Patente 
u. Veróffentlichungen auf folgenden Gebieten: Mercerisation, AufsehlieBung von Bast- 
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fasern, Vorbchandlung der Wollo u. inaschinelle Ncucrungen in der Farberei. (Z. ges. 
Textilind. 39 . 104—06. 19/2. 1936.) F r i e d e m a n n .

— , Umgehung einer Entschlichtung vor der Bleiche. Baumwolle kann ohne Koch- 
bauche durch mehrmalige Behandlung wahrend jo 6—12 Stdn. bei 30° in Chlorsoda 
von 1/.»—1° Be mit Absauerung zwischen den Bleichen rein weiB gebleicht werden; 
dem abschlieBenden kochenden Seifenbade kann man noch etwas Perborat zusetzen. 
Fiir Leinen ist eine alkal. Biiuche unerliiBlich. Mit / / 20 2 bleicht man unter Verwendung 
von fl. II20 2 oder Na20« oder Perborat. Zur Nachbleiche kann man KMn04 u. Hydro- 
sulfit (Burmol) nehmen. (Z. ges. Textilind. 39 . 84—85. 5/2. 1936.) F r i e d e m a n n .

J .  P in te , Gliarakterisłische Fehler in Strumpfivaren, die auf die Mercerisation 
zuriickzufuhren sind. Allgemeines iiber Mercerisation u. ihre Hauptwrkgg.: Zunahme 
der Fiirbefahigkeit, der Festigkeit u. des Seidenglanzes. Auf die Mercerisation wirken 
ein: Konz. u. Temp. der Lauge, Tauchzeit u. Spannung. Die mogliche Konz. geht 
von 23—36° Be, die prakt. richtige von 30—35° Be. Der Mercerisationsgrad sinkt 
langsam von 0—20°, dann sehnell; Optimum: 18—20°. Die Tauehdauer ist prakt. 
rund 3 Min. Die Streckung halt sich yorteilhaft zwischen 2% Verkurzung u. 2°/0 
Dehnung. Verstarkte Dehnung yerbessert den Glanz u. yermindert die Fiirbefahigkeit, 
namentlich wenn der Strang iiber die ursprungliche Lange gedehnt wird. Ein haufiger 
Fehler ist daher unegale Farbung, verursacht durch ungleichmaBige Dehnung infolge 
ungleichen Strangumfanges. UnregelmaBige Fehler haben ihre Ursache in unyoll- 
kommener Benetzung u. lokalen Dehnungsschwankungen. Abhilfe schafft Beachtung 
gleieher Stranglangen u. groBte Genauigkeit in Materialauswahl u. Mercerisations- 
uberwachung. (Rev. gen. Matiferes colorantes Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 
39 . 472—80. Dez. 1935.) F r i e d e m a n n .

C. F . V ester, Der Einflufi von Praparierungsmitteln auf baumwollene Gamę. Beim 
iiblichen Gerben der Fischemetze mit Catechu werden etwa 10% des Gerbstoffes vom 
Garn aufgenommen, die ReiBfestigkeit (breeksterkte) betriigt unvermindert im Mittel
5,1 kg, das Gewicht etwa 34,4 g fiir 100 m. Die ReiBfestigkeit von mit trocknendcn 
Olen behandelten Garnen ist durchweg verringert, z. B. nach Behandlung mit Leinol 
von 5,1 auf 4,2 kg, wobei es sich um eine sehadliche Einw. der beim Oltrocknungs- 
vorgang gebildeten Siiuren auf das Garn handelt. Naeh Verss. wird diese Sauremenge 
bereits durch Waschen mit Leitungswasser, besser mit Seewasser, NH3-haltiger Gerb- 
briihe oder 0,5°/oig. NH, yermindert. Nach weiteren Verss. wurde das unpraparierte 
Garn 1 Stde. in 5%ig. NaOH erwarmt. iiber Nacht darin erkalten gelassen, dann mit 
sd. 2°/ojg- MgSOj-Lsg. behandelt u. getrocknet. Bei sofortiger Olung ohne Gerben 
nahmen solche Garnę glasartiges Aussehen an, bei yorhergehender 2-maliger Gerbung 
unterscliieden sie sich von nicht mit Mg-Salz behandelten nur durch ihre Derbheit 
(stugheid). Im allgemeinen war die ReiBfestigkeit so behandelter Game hoher ais die 
nichtbehandelter. (Chem. Weekbl. 33 . 40—42. 18/1. 1936. Nederl. Visscherieproef- 
station en Laboratorium voor Materialien-Onderzoek.) GROSZFELD.

M asao M u ra ta , Untersuchungen uber Fischnelzkonserrierungsmittel. I—III. 
Mischungen yon Kohlenteer mit CuS04, Cu-Arsenit, PbO, ,,Malenit“ u. Cu-Oleat gaben 
im Yergleich mit Teer gute Wrkgg. Aueh Cu-Oleat-Gasohnlsgg. erwiesen sich ais besser 
ais Teer allein, die damit behandelten Netze waren besonders leicht. Das Cu-Oleat 
wird aber ausgewaschen. Verschiedene Teeróle mit Cu-Verbb. waren wirksamer ais 
unyermischte Ole, ein anfangs auftretender Abfall der Garnfestigkeit yerschwindet nach 
einiger Zeit, wenn die oligen, ais Schmiermittel wirkenden Teile yerhartet sind. (J. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 425 B—30 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Su.

P . G oldsm id, Die Wolle: ihre 'physikalischen und chemischen Eigenschaften. All- 
gemeine Ubersicht. (Le Papier 3 9 . 47—53. 15/1. 1936.) F r i e d e m a n n .

Werner von Bergen, Priifung der physikalischen und chemischen Eigenschaften 
von Wolle mittels des Mikroskops. (Rayon Melliand Text. Monthly 1 6 . 599—602. 663 
bis 665. 673. — C. 1 9 3 6 . I. 920.) S u v e r n .

M ilton  H a rr is , Einwirkung von Alkalien auf Wolle. (J. Res. n a t .  Bur. S t a n d a r d s  
1 5 . 63—71. Juli 1935. —  C. 1 9 3 6 .1. 1342.) F r i e d e m a n n .

— , Wollwa.sche und ihre Umgehung. Allgemeines iiber Wollwasche. Farben un- 
gewaschener Wolle ist bei hellen Tonen unratsam, bei dunklen Tonen ist es nur bei 
leicht geschmalzter u. nicht zu unreiner Ware móglich. Zusatz von Fettldsem zum 
Farbebade ist nicht ohne Bedenken. Entolen der Wolle mit fluchtigen Lósungsmm. hat 
u. a. den Nachteil zu seharfer Entfettung der Wolle. Mindestens ware naeh dem Ent- 
fetten im Farbebade Farból, Monopolol oder Wollschutzmittel nachznsetzen. Rezept
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fiir mildo NaBwasche mit Tetracarnit, Soda, Olein, NH3, Tetrapol oder Cardinal; Ein- 
wcichen bei hochstens 20°, Wasohen bei hochstens 30". (Z. ges. Textilind. 39. 59—60. 
22/1.1936.) F r i e d e m a n n .

A. T . K in g , Wirksame Wollwdsdie. (Canad. Text. J. 53. Nr. 2. 29—30. 24/1.
1936. — C. 1936. I .  2245.) F r i e d e m a n n .

L. A rm an d , Die Carbonisierung der Wolle mit AluminiumMorid. Yf. bespricht 
das Prinzip der Carbonisation mit AlCl3, den EinfluB der Aeiditiit u. der Konz. der Lsgg., 
der Einwirkungsdauer, der Temp., der Feuchtigkeit u. die Wrkg. des in der Ware ver- 
bleibenden Al. Vf. kommt dabei zu folgenden Schliissen: die Wrkg. des Verf. berulit 
auf dem Freiwerden von HCl, das bei der Trockentemp. yon 115— 120° aus dem AlCi3 
entsteht; die Tatsache, daB es sich im Gegensatz zum H2S04-Verf. um ein gasfórmiges 
Agens handelt, maelit den ProzeB viel weniger empfindlich gegen Schwankungen der 
Konz. der Lsg. u. andere Fehler. Im Gegensatz zu der Wrkg. der H2S 04-Behandlung 
wird bei der AlCl3-Carbonisation dio Affinitat zu Farbstoffen — ausgenommen bas. — 
erhóht; diese Wrkg. berulit nur auf dem HCl, nicht auf dem Al. Die Carbonisierlsg. 
kann hinsichtlich der Konz. schwanken; prakt. genugen 6—8 Bć — 4,8% A1C13. Fur 
die Haltbarkeit der Lsg. ist es nótig, sie mit HCl auf ein pa von 1,4— 1,6 zu bringen; 
ais Indicator ist Tropaólin OO sehr brauchbar, das bei diesem pn eine bestandige Rot- 
farbung zeigt. (Rev. gśn. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret 13. 753—59. 
Nov. 1935.) F r i e d e m a n n .

M ax L iid tke , Bau der Pflanzenzellwand und dadurch bedingte Ersćheinungen. 
Vf. bespricht den opt. wahrnehmbaren Bau der Zellwand. Fiir dio Papierindustrie 
kommen ais wichtige Zellelemente in Frage: die Tracheiden der Coniferen, die GfefaBe 
u. Faserzellen der Laubhólzer u. der Gramineen, die Bastfaserzellen der Bastpflanzen 
u. die Samenhaare der Baumwolle. Hier sind in genau definierbaren Bauelementen 
abgelagert: Cellulose, Hemicdlulosen, Ligninę, Hautsubstanzen, Pekline u. Cuiicular- 
substanzen. Diese Faserelemente werden nach ihrer botan. u. chem. Beschaffenheit 
unter reiclilicher Heranziehung der einschlagigen Literatur im einzelnen besprochen. 
Durch die neue Entdeckung des ,,Hautsystems“ werden yiele Ersćheinungen erst ein- 
fach erklarbar. Vf. erlautert dies eingehend an der Permeabilitat, der Quellung, dem 
AufschluB durch die Sulfitkochung u. durch die Bleiche, der Carbonisierung durch 
Saure, welehe die Hautsubstanz briichig macht, der Festigkeit der Einzelfaser, der 
Verschiebung oder Knickung an Bastfasern u. am Mahlvorgang. Einzelheiten im 
Original. (Zellstoff u. Papier 15. 273—76. 320—23. 1935.) F r i e d e m a n n .

Jam es S trach an , Bestandigkeit des altesten Sulfitpapiers. Vf. hat ein von E k m a n  
stammendes Sulfitpapier aus dcm Jahre 1886 untersucht. Das Papier war yergilbt 
u. im Vergleich zu heutigem von sehr geringer Qualitat. Berst- u. ReiBfestigkeit des 
Papieres waren n., die Falzfestigkeit mit 270 Doppelfalzungen auffallend hoch, augen- 
scheinlich eine Folgę unvollkommener Kochung. Das Papier hat anscheinend in 
50 Jahren seine volle Festigkeit bewahrt; die Vergilbung ist eine Folgę des hohen 
Ligningeh. Die Unters. gibt einen wertvollen Fingerzeig fiir die Haltbarkeit von Sulfit- 
papieren im allgemeinen. (Paper-Maker Brit. Paper Trade J. 91. Nr. 2. TechnSuppl. 
17— 18. 1/2. 1936.) F r i e d e m a n n .

F r i tz  O hl, Beitrag zur Reinigung von Filzen in der Papierindustrie. Bei der 
Reinigung von Papiermaschinenfilzen ist nicht allein auf den Reinigungsgrad, sondern 
auch auf Erhaltung von Weichlieit, D., Porositat u. Saugfahigkeit zu achten. Bei 
den Verss. wurden benutzt: Soda, Seife, Soda +  Wasserglas, Na3P 04, Olsulfonate 
u. Fettalkoholsulfonate mit oder ohne Zusatz organ. Basen. Die Saugfahigkeit ge- 
waschener Filze betrug, die Saugfahigkeit neuer Filze gleich 100 gesetzt, bei Soda 
nur 45, bei Fettalkoholsulfonaten 50, in Verb. mit milden Alkalien 60— 88, bei Na3P 04 
80. Ermittelt man den Grad der Faserschadigung nach F r o b o e s e  mit Na-Hypo- 
chlorit ais Chlorzahl bzw. „Gutezahl" u. setzt wieder neuen Filz gleich 100, so gibt 
Soda den Wert 30, die Fettalkoholsulfonate, mit oder ohne milde Basen, 85— 100, 
u. Na3P 04 72. (Wbl. Papierfabrikat. 67 . 149— 51. 22/2. 1936.) F r i e d e m a n n .

N. R . P ik e , Inrertzucker ais Weichmachungsmittd in Papier. Um Papier weicher 
u- gesehmeidiger zu machen, benutzt man nichthygroskop. Ole u. Mineralolemulsionen, 
hygroskop. Salze u. Stoffe, die gleichzeitig hygroskop. u. dabei glattend sind. Hierher 
gehoren: Inrertzucker, Glycerin, Glykol, Maissirup u. die neuen Prodd. Mannitol u. 
Sorbiłol. Bei wenigen Prozent Weichmachungsmittel ist der W.-Geh. der Papiere 
bis zu 60% relatiyer Feuchtigkeit nicht hoher ais bei unbehandelten Papieren, dann 
wenig hoher; bei hohen Prozentsatzen ist die W.-Aufnahme iiber 60% relativer Feuchtig-
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keit erlieblich u. zwar bei Glycerin viel mehr ais bei Invertzucker. Die Weiclihcit wird 
durch Glycerin mehr erhóht ais durch Invertzucker. Behandelt werden meist Per- 
gamyn- u. Eimuickelpapiere, sowio Streichpapiere. Bei den letzteren kann Invertzucker 
einen Teil des Caseinleims ersetzen. Verss., im Hollander Inyertzucker zuzusetzen, 
hatten keinen Erfolg. Der Zucker macht Streichpapiere, besonders aueh Offselpapiere, 
weniger loicht rollend. (Paper Trado J. 1 0 2 . Nr. 5. 39—42. 30/1. 1936.) F r i e d e .

W . B re c h t und H . H ilz , Technologischer Eignungsvergleich zmschen der Harz- 
und der Montaniuachsleimung. Einfluji der Trocknungsrerfahren. Da Harz bei 60 bis 
80° erweiclit u. bei 100—120° schm., wahrend Montanwachs bei 80° fl. wird, erschien 
es moglioh, daB yersehiedene Trockenverff. den Leimungsgrad bei Harz- u. Montan- 
wachsleimung yersehieden beeinflussen konnten. Untersucht wurden: 1. Trocknung 
in bewegter Luft bei 40°. 2. Ebenso, mit Nachtrocknung bei 95°. 3. Trocknung auf 
dem Trockenzylinder (Temp. 60—-120°). 4. Ebenso mit 14 Stdn. Nacherwarmung bei 
95°. Zu 1.: aueh bei 5% Leimzusatz wurden Leimfestigkeitszahlen iiber 85 Sek. nicht 
erreicht; die Montanwachsleime erreichten dabei nur 40—60% der Leimfiihigkeit des 
Harzes. Zu 2: wahrend bei 14-std. Nacherwarmen bei 95° die Leimfestigkeit bei Harz 
nur um 50% steigt, ist dies bei Montanwachs um ein melirfaohes — bis zum 3-fachen 
Wert wie bei Harz — der Fali. Zu 3: bei 1—3% Leimzusatz erreichen die Montan
wachsleime nur 42—60% der Harzleimfestigkeit, bei 4% sind beide gleich, daruber 
Montanwachs iiberlegen. Verss. mit 2°/0 dunklem Montanwachs bei Zylindertempp. 
von 92—127° zeigten, daB mit steigender Temp. die Leimfestigkeit auf ein melirfaohes 
steigt. Zu 4: hier handelt es sich um Feuehterwarmung mit nachfolgender Wiirme- 
nachbehandlung. Bei der Nachbehandlung nimmt die Leimfestigkeit bei Harz urn 
das 1,8—1,4-fache, bei Montanwachs aber um das 5—10-fache zu; die groBen Mćiglich- 
keiten der Montanwachsleimung treten aueh hier deutlich hervor. Im ganzen ist es 
grundsatzlich so, daB es bei der Harzleimung dio Feucht- u. bei der Montanwachs
leimung die Trockenerwarmung ist, mit der die beste Tintenfestigkeit erzielt wird. 
Um den groBen EinfluB der Warmenachbehandlung bereits trockener Blatter zu ver- 
anschaulichen, haben Vff. yerschieden geleimte Blatter 14 Stdn. mit stehender Luft 
auf yersehiedene Tempp. erwarmt. Allgemein wird die Leimfestigkeit mit steigender 
Temp. der Nacherwarmung besser. Bei Harz ist die Verbesserung bei 1% Leim viel 
lioher ais bei 5%. Ałmlicli ist es bei hellem u. mebr noch bei dunklem Montanwachs- 
leim, wobei aber die Zunahme viel gróBer ist u. schon bei niedrigeren Tempp. eintritt. 
Die Erhóhung der Leimfestigkeit erfolgt sehr langsam: bei Harzleim u. hellem Montan- 
leim ist das Masimum nach 5—6 Tagen erreicht, bei dunklem Monta.nleim, wo sich 
die Nacherwarmung besonders auswirkt, nach 7 Tagen noch nicht. (Wbl. Papier- 
fabrikat. 67 . 83—88. 103—07. 8/2. 1936.) F r i e d e m a n n .

J .  H . H aslam  und F . A . S teele, Die Zuruckhaltung von Pigmenten durch das 
Papier. Pigmente werden yom Papier zuriickgehalten: 1. durch F il tor wrkg. der feuchten 
Papierbalm, 2. durch Ausflockung unter der Wrkg. von Kraften an inneren Flachen 
u. 3. durch mechan. Festgehaltenwerden in Liicken der Faseroberflache oder Ein- 
bettung in piast. Teile der Zellwand. Durch Filterwrkg. wird nur ein unbedeutender 
Teil der Pigmente zuriickgehalten, da ihre Partikel zu klein dazu sind. Nur der mechan. 
festgehaltene Anteil yon Pigment — im prakt. Betriebe mit Kuckwasserverwendung 
rund 30% der Gesamtmenge — kann direkt bestimmt werden, da er bei Aufsehlammung 
u. wiederholtem Auswaschen der Papiermasse im Gegensatz zu den durch Filterwrkg. 
u. Flockung festgehaltenen Ant-eilen an der Faser hafteń bleibt. (Paper Trade J. 102- 
Nr. 2. 36—39. 9/1. 1936.) F r i e d e m a n n .

W illiam  R . W ille ts , Einflufi ton Mahlung und Pigmenlzusatz auf die Blall- 
eigcnscliaften. Vf. fand bei Verss. mit gebleichtem Sulfitstoff u. T i0 2 ais Pigment, daB 
das Zuriickhalten von T i02 durch Mahlung erhóht wird, u. daB Mahlung die Festigkeit 
erhóht, die Undurehsiehtigkeit yermindert. Die Venninderung der Undurchsichtigkeit 
durch Mahlung ist bei Papieren ohne Fullstoff yiel gróBer ais bei solchen mit T i02. Der 
Verlust an Festigkeit infolge des Pigmentzusatzes ist viel geringer ais der Gewinn, den 
man ohne Sehaden fiir die Undurchsichtigkeit durch Mahlung herausholen kann. Da 
TiOa die Undurchsichtigkeit aueh bei kleinen Zusatzen geniigend bewirkt, ist die Er
hóhung des Aschengeh. u. der Biickgang an Festigkeit gering. (Paper Trade J. 102- 
Nr. 3. 36—39. 16/1.1936.) F r i e d e m a n n .

N. S so lju ss und N. L au d en b ack , Die mccJtanische Festigkeit der Papiere i” 
Abhangigkeit von der Zusammensetzung, Qvalitat und Mahlung des Zdlstoffs im Hollander. 
Uber den EinfluB der BeiBlange, Hartę u. Mahlkonz. des Halbstoffs auf die Eigg. yon
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Papieren mit bohem Holzschliffgeh. (Mater. zcntr. wiss. Forsch.-Inst. Papierind. 
[russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut bumashnoi Promyschlennosti, 
Materiały Instituta] 1934. Nr. 4. 255—63.) H a n n s  S c h m i d t .

N. G. P o tapow a, Der Einflup des Schuttelns auf die mechanische Festigkeit non 
Papier. Durch das Schiitteln auf der Papiermaschinc wird dio Durclisicht u. ReiB- 
festigkoit des Papiers erhóht. (Mator. zontr. wiss. Forsch.-Inst. Papierind. [russ.: 
Zentralny nautschno-issledowatelski Institut bumashnoi Promyschlennosti, Materiały 
Instituta] 1934. Nr. 4. 248—51.) H a n n s  S c h m i d t .

— , Uberblick iiber die Herstellung von Kraftpapier, wie es bei der Fabrikation von 
Packkartons gebrauchl wird. Allgemeine Ubersieht. (Lo Papier 38. 905— 16. 999—1015. 
15/11.1935.) F r i e d e m a n n .

C harles G. W eber, M erle B. Shaw  und E . A . B ack , Einwirkung ton Ver- 
gasungsmitteln auf Papier. Zu priifen war, ob sich Buchereien usw. ohne Schaden mit 
den iiblichen insekten- u. bakterientótenden Mitteln vergasen lassen. Gepriift wurden 
iibliche Buch- u. Schreibpapiere aus reinem Lumpenstoff, Sulfit- u. Natronstoff. Vers.- 
Dauer 472 Monate. Alle Papiere waren prakt. unempfindlich gegen HCN, CS2, C2H4C12 
+  CC14, C2H.,0 -f- C02 u. HC0-0-CH3 +  C02; es wurde 24 Stdn. yergast u. dio Papiero 
erst bei 50%  relativer Feuchtigkeit u. 75° F, dann bei 65%  relativer Feuchtigkeit 
u. 70° F  konditionniert. Dann wurden Falzzahl, SZ., ph, a-Ćolluloso, Cu-Zahl u. das 
Verh. bei kiinstlicher Alterung gepriift. Anderungen der Eigg. traten wahrend der 
47a-m onatigen Beobachtung nicht ein. (J. Res. nat. Bur. Standards 13. 271—75. 
1935.) F r ie d e m a n n .

B iirgel, Lackierte und impragnierte Papiere. (Vgl. auch C. 1935. I. 3364.) Vcr- 
wendung der Hartpapiere; ihre Herst. unter besonderer Beriicksichtigung der dazu 
notigen Maschinen. Losungsm.-Wiedergewinnung. Herst. des „Igrafpergaments", das 
nach V. T. B a u s c h  durch Impragnierung sehr fester Papiero mit fetten, glutin- u. 
proteinhaltigen Stoffen ais ein dem tier. Pergament ahnliches Prod. hergestellt wird. 
(Zellstoff u. Papier 15. 498— 504. 16. 19—21. Jan. 1936.) F r ie d e m a n n .

R udolf S ieber, Uber Zdlstoffkolz. Der W.-Gehalł ton Zellstoffhdlzem u. seino 
Bedeutung fiir das Gewicht, die riiumlicho Zus. u. dio spezif. Warme des Holzes. (Papier- 
fabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ing. 33—37. 2/2. 1936.) F r ie d e .

H ans G eorg K le in  und E gon  K u rz h a ls , Kochen von Buchenzellstoff nach dem, 
Sulfitterfahren. Besondero Arbeitsweisen orfordert das Entrinden des Buchenholzes. 
F i i r  die Koehlaugo halten Vff. entgegen anderen Ansichten einen liohen Kalkgeh. nicht 
fur nótig, erachten violmehr 1,1% CaO fiir ausreichend. Zur Impragnierung des Buchen
holzes ist ein langerer Zeitraum yorzusehen ais b o i  dem weichercn u. weitporigeren 
Nadelholz. Die Erfassung des Zeitpunktes des „Umkippens" der Kochung orfordert 
groBe Aufmerksamkeit. Die Ausbeuten sind gut, die Sortierung ohne uniiberwindliche 
Schwierigkoiten. (Zellstoff u. Papier 15- 486—87. Dez. 1935.) F r i e d e m a n n .

D. j .  P le tsch ew , Die Verwendung der Weiptanne zur Herstellung ton Halbstoffen
zur Erzeugung ton Zeitungspapier auf schnellaufenden Maschinzn. Das Tannenholz
oder dessen Gemisch mit Fichtenholz laBt sich auf Sulfitzellstoff obenso gut verkochen 
u. bleichen wie Fichtenholz u. auf Zeitungspapier mit 23—28% Zellstoff u. 72—77% 
Holzschliff verarboiten. Eino gooignete Kochsaure enthalt z. B. 3—4% S 0 2 u. 0,7 bis
0,97o CaO, die Anfangstemp. ist 35—50°, das Ankochen bis 110° dauert 2 Stdn., bei 
110° 1 Stde., bis 145° 7—772 Stdn. u. boi 145° l l/« Stdn. (Mater. zcntr. wiss. Forsch.- 
Inst. Papierind. [russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut bumashnoi 
Promyschlennosti, Materiały Instituta] 1934. Nr. 4. 211—36.) H a n n s  S c h m id t .

E . A. E m s tle r ,  Trocknen ton Sulfitzellstoff mit Beispielen am  der skandinavischen
Zellstoffindustrie. tJber neuo Trockenmaschinen u. Hilfsapparaturen in den nord. 
Landem. (Zellstoff u. Papier 15. 394—96. Okt. 1935.) F r ie d e m a n n .

N. N. N epen in , Die Sulfitkocherei in ihren gegenwartigen Abdnderungen. D io  
neueren Verff. u. Vorschlage werden krit. behandelt. (Mater. zentr. wiss. Forsch.-Inst. 
Papierind. [russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut bumashnoi Promy
schlennosti, Materiały Instituta] 1934. Nr. 4. 3—19.) H a n n s  S c h m i d t .

— , Das Lignosulfit. Die von Vf. ais „Lignosulfit“ bezeichnete eingedickle Sulfit- 
ablauge stellt gewóhnlich eine hochviscose Fl. vom spezif. Gewicht 1,2 oder 32/34° Be 
u. einer Viscositat von 5—7° Engler dar. Sie enthalt rund 537o Gesamtlosliches, davon 
46,5 organ. u. 6,5 anorgan. Anteile. Im festen Zustand ist sio fast schwarz, mit 
glanzendem Bruch. Die Herst. beruht auf der Austreibung der S 02 u. der Fallung des 
Kalks. Man yerwendet die eingedickte Sulfitlauge ais Klebemittel, ais Schutzkoll., ais



3 0 5 0  H jrtn ,. F a s b b -  n .  S p i n n s t o f f e .  H o l z .  P a p i e e .  C e l l o l o s e  u s w .  1 9 3 6 .  I .

Dispcrgiermittel, bei der Herst. von Schwefdfarbstoffen u. zur Bcreitung von akt. Kohle. 
(Rcv. Produits chim. Actual. sci. reun. 38 . 673—75. 30/11. 193B.) F r i e d e m a n n .

A . D obry , Perchlorate ais Lósungsmittel fu r Cellulose und ihre Derirate. Aceton- 
Idsliches Celluloseacelal lóst sich bei Raumtemp. in den gesatt. wss. Lsgg. von Ca-, 
Mg-, Cu- u. Zn-Perchlorat, in der Wanno in denen von Li-, Ag- u. bas. Pb-Perchlorat 
(schwer in Sr-Perchlorat), in Mg-Perchlorat (73 g troclcenes Salz in 100 cem Lsg.) in 
jeder Menge. Eine Lsg. von 9,3 g Acetat in 10 ccm Salzlsg. ist eine bei Raumtemp. 
feste elast. Pastę, die bei 45° fl. wird. W.-Zusatz in kleiner Menge bewirkt noeh keine 
Fallung, erhoht dagegen die Beweglichkeit, dereń Maximum fiir 2°/0ig. Celluloseacetat- 
Isgg. bei 44 g Mg(C10.,)„ in 100 ccm Lsg. liegt. Chem. Veranderung des Celluloseacetates 
durch das Mg-Perchlorat findet nicht statt. Mit viel W. erfolgt Fallung poroser Flocken, 
die beim Trocknen stark schrumpfen. Folien aus diesem Materiał sind gute Ultrafilter. 
Bemerkenswert ist die starkę Abhangigkeit der Losefahigkeit der Perchlorate von der 
Herst. der Celluloseacetate: Zwei verschiedene Praparate losten sich gleich gut in 
Mg-Perchlorat, aber nur eins in k. Ca-Perchlorat. — Lsgg. von Cdlulosetriacetat in 
Perchloraten lassen sich nur indirekt herstellen durch Vermischen von Cellulosetriacetat- 
lsg. in Methylformiat mit wss. Mg-Perchlorat u. Verdampfen des Methylformiats. Die 
ubrigen Cellulosederiw. (Cdlulose-tri- u. -dinitrai, -butyrat u. -benzylat) sind unter allen 
Bedingungen unl. — Cellulose (Baumwolle) ist unl. in Na-, Ca-, Mg-, Sr- u. Zn-Per
chlorat, aber gut 1. bei Raumtemp. in bestimmten wss. Lsgg. von bas. Be-Perehlorat. 
[Darst. durch Eintragen von Be(OH)„ in eine wss. Lsg. von Be(C104)2. Bldg. von 
2Be(C104)2-3Be0.] Die Cellulose lóst sich in Mischungen von Be(C104)2 mit dem bas. 
Salz (Optimum 57: 43), jedoch nicht in den reinen Komponenten. In den stets sauren 
Salzlsgg. (pn =  — 4,65 fiir gesatt. Be(C104)2-Lsg. bis — 0,89 fiir das bas. Salz) erfolgt 
allmahlicher Abbau der Cellulose (Zunahme der Cu-Zahl, Abfall der Viscositat, ab- 
nehmende Fallbarkeit durcli W.). Die regenerierte Cellulose enthalt kein chem. ge- 
bundenes Be (Aschegeh. nur 0,3%). Die Auflsg. der Cellulose in Be-Perchlorat ist 
nicht durch dessen saure Rk. bedingt (wie bei H2SO., u. wss. HCI), denn das Maximum 
der Loslichkeit (bei ph =  — 2,5) liegt nicht beim Maximum des Sauregrades (ph =
— 4,65). Die Lsgg. lassen sich im Gegensatz zu S c H W E l Z E R - L s g g .  gut polarimetrieren. 
Fur zwei verschiedene Celluloseproben wurden folgende Werte gefunden: 1. Praparat: 
Mesa =  +7,9®, [a]578 =  +  9°, [>]512 =  +12°. 2. Praparat: [<x]652 =  +10,2°, [a]5ja =  
H- 12,2°, [a]512 =  +14,2°. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 312— 18. Febr. 1936. Paris, 
Inst. f. physikochem. Biologie.) N e u m a n n .

V. E . Y arsley , Losungs- und Weichmachungsmiltd. Die neuere Entwicklung, ins
besondere mit Bezug auf Acełylcellulose. Angaben iiber Ester, Ketone, Chlorkohlen- 
wasserstoffe (Synthet. appl. Finishes 6. 226—27. 235. Dez. 1935.) S c h e i f e ł e .

— , Yerfahren zur Verseifu?ig von Gegenslanden aus Cdluloseesiern. Die alkal. 
Yerseifung von Acetatseide wird sehr beschleunigt, wenn man den Behandlungsbadern 
organ. Basen zusetzt, die N, P, As oder Sb enthalten. Dasselbe gilt fiir Druckpasten, 
die ais wirksames Agens NaOH, Na3P 0 4, K2C03 oder Wasserglas enthalten. Man benutzt 
insbesondere Prodd., die eine gewisse Affinit-at zur Acetatseide haben, oder ein Kation 
mit ausgepragtcr Capillaritatsaktmtat besitzen. Nach einem Verf. der Soc. A c ŚTA  
benutzt man z. B. eine "/„„-n. NaOH in einem Badverhaltnis von 1:80, der man je 
Liter 3 g Dodecyltrimethylammoniumbromid zugegeben hat; Temp. 60°, Dauer 1 Stde. 
Ebenso kann man p-Athoxyacetanilid-co-trimethylammoniuvibromid oder Didłhylbenzyl- 
dodecylammonimnchlorid yerwenden u. ahnliclie Verbb. — Im Original acht Ausfiihrungs- 
beispiele. Nach dem Verf. behandelte Acetatseidengewebe lassen sich mit direkten Farb- 
stoffen, wie Brillantbenzoblau 6 B  tief u. gleichmaCig farben. (Ind. testile 52. 574—75. 
Nov. 1935.) F r i e d e m a n n .

O. Succolow sky, lióntgenspektroskopische Untersuchungen an Kunstseiden. (Mitt. 
dtsek. Forsch.-Inst. TextU-Ind. Dresden 1 9 3 5 . Nr. 1. 4—7. — C. 1 9 3 6 .1. 1345.) Sir.

F r i tz  O h i, Schutzanstriche fiir die Kunstseiden-, Zdlwolle- und Folienindustrie. 
Gegen Saureeinw. eignen sich Aluminiumfarben, Kunstharz- u. Chlorkautschukfarben. 
(Farben-Chemiker 6. 445— 47. Dez. 1935.) S c h e i f e ł e .

D . K ru g e r , Transparentfolien aus Cdluhse und Cellulosederimten. Unter er- 
schopfender Heranziehung der einschlagigen Literatur werden besclirieben: Herst. der 
Transparentfolien (aus Viscose, Kupferseidenspinnlsg., Acetatlsg.), Struktur der Folien, 
mechan. Eigg. von Viscose-, Cuprophan-, Acetat- u. Cdluloseatherfolien, W.-Empfindlich- 
keit, Gas- u. Dampfdurchlassigkeit der Transparentfolien u. ihre, elektr. Isolierfahigkeit. 
(Zellstoff u. Papier 16 . 9— 11. 49—51. 1935.) F r i e d e m a n n .
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E lle ry  H . H arv ey , Bibliographie der 'physikalischen Prufung ton Texlilien (190!) 
bis 1934). (Amer. Dyestuff Reporter 24. 703—04. 714— 15. 16/12.1935.) F r ie d e m a n n .

J . F . H o lm es, Unterscheidung von Textilfasem. Allgemeine Obersicht iiber 
mkr. u. chem. Unterscheidungsracrkmale von Baumwolle, Leinen, Hanf, Jute, Ramie, 
Manila, Sisal, Wolle (n., ehlorierte u. iiberchlorierte) u. Kunstseiden. (Text. Weekly 17.
11—13. 217. 226. 21/2. 1936.) F r i e d e m a n n .

J. van Laethem und R. Vernimmen, Prilfung ton Tęxtilięn, die fiir dektrisćhe 
Isolalionszwecke rerwandt werden. Die Isolationsfahigke.il ton Texlilien hangt in bohem 
MaBe von ihretn Geh. an in W. 1. Elektrolytcn ab. Es zeigt sieh, daB die Lcitfahigkeits- 
messung am wss. Extrakt der Faserstoffo einen MaBstab fiir die Isolation des Faser- 
stoffs ergibt. Dio Messungen wurden an einer MeBbriicke nach KoHLRAUSCH aus- 
gefiihrt. Die Unterss. ergaben die Notwendigkeit vólligcn Auswasehens der Faserstoffo, 
die zu Isolationszweeken bestimmt sind. (Instruments 8. 333—34. 339. Dez. 
1935.) _ F r i e d e m a n n .

W m . D . A ppel und D an ie l A . Je ssu p , Besclileunigle Prilfung auf das Morsch- 
werden erschwerter Scide. (J. Franklin Inst. 220 . 793—94. Dez. 1935. — C. 19 3 6 . 
I- 2247.) S i jV E R N .

S. H . C iarkę, Die, Anwendung von mikrocliemischen Priifungen bei der Qualitdts- 
beurteilung ton Eschenholz. Die Tatsache, daB Eschenhólzer von gleicher D. u. sehr 
ahnlicher anatom. Struktur zuweilen Unterschiede in der Druckfestigkeit von mehr ais 
30% aufweisen, deutet darauf hin, daB noch andore Faktoren mitbestimmend fiir dieso 
Eig. sind, z. B. die physikal. u. (oder) chem. Natur der Holzsubstanz. Bei seinen Verss. 
zur Auffindung von Unterscheidungsmóglichkeiten solcher Holzer mit Hilfe von chem. 
Mitteln fand Vf. Phloroglucin-HCl hierfiir geeignet. Wahrend die Faserwiindc von Holz- 
proben mit hoher Druckfestigkeit durch das Reagens rot gefarbt wurden, farbte sich 
bei dem Holz mit der geringsten Druckfestigkeit nur die mittlere Lamellenzone schwach 
rosa, die Wandę blieben ungefarbt. Zwischen diesen Extremen w>urdcn allo Dbergango 
beobachtet. Die geringe Widerstandsfahigkeit einer Anzahl schadhafter Hockeyschlagcr 
konnte mit Hilfe dieser Methode nachgewiesen werden. Von den sogenannten Standard- 
igninreagenzien erwies sich allein Phloroglucin-HCl ais geeignet fiir die Feststellung 
der Qualitat des Holzes. (Naturo, London 135 . 910. 1935. Princes Risborough, Forest 
Products Research Lab.) WOECKEL.

R o b ert E . W a te rm a n  und C harles O. W ells, Chemische Studien uber Holz- 
konsertierung. II. Musterziehen aus PfdMen fiir die chemische Analyse. (I. vgl. C. 1935 .
I. 1145.) Richtige Muster, die Kem- u. Splintholz erfassen, werden entweder durch Ab- 
sagen eines Querschnitts hergestellt, oder einfacher mit Hilfe eines Bohrers, mit 
mit dem in radialer Richtung diinne Zylinder aus dem Pfahl ausgebohrt werden. Nahere 
Angaben iiber dio Fehlergrenzen bei dieser Probenahme u. ihre mathemat. Grundlagen 
werden von Vff. u. ais Nachtrag von R . L. P eek  gegeben. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 6. 310— 14.) F r i e d e m a n n .

R o b ert E . W a te rm a n , F . C. K och  und W . M c M ahoń , Chemische Studien iiber 
llolzkonsertierung. H I .  Analyse ton konsermertem Holz. (I. ygl. W i l l i a m s ,  C. 1935 .
1. 1145; II. vorst. Ref.) Vff. behandeln folgende Unterss.: 1. frisch behandelte Pfahlc,
2. im Betrieb befindliche u. 3. ausgebaute Pfahle. Berucksichtigt wird vor allem dio 
Kreosotimpragnierung. Zu 1.: das zerkleinerte Muster wird in einem Extraktionsapp. 
mit W.-Abscheidungsansatz mit Toluol oder Xylol erschopfend extrahiert. TJrsprung- 
liches Holzgewdcht minus W. u. Holzriickstand gibt das Kreosot; die in den Lósungsmm.
1. Holzanteile sind zu vemachlassigen. Zu 2.: das zerkleinerte Muster wird mehrere 
Wochen iiber CaCl2 getrocknet, mit A. extrahiert u. wieder iiber CaCl„ oder im Ofen 
bei 105° getrocknet. Die Differenz zwischen urspriinglichem u. extrahiertem Holz ist 
das Kreosot. Zu 3.: Quersehnitte aus yerschiedenen Teilen des Pfahls werden entweder 
mit Xylol oder Toluol, oder fiir genauere Bestst. mit A. extrahiert. Zur Priifung der 
Giftigkeit der Extrakte werden die ath. Extrakte mit Agar-Agar, Malz u. W. gemischt 
u. mit holzzerstorenden Bakterien, wie Fomes annosus, Lenlinus lepideus, Poria in- 
'■rassata oder Coniophora cerebella, geimpft u. 4 Wochen beobachtet. Im Kreosot wird 
W. durch Erhitzen am RuckfluGkiihler mit W.-Abscheider mit Xylol oder Toluol er- 
mittelt. Teersduren bestimmen Vff. durch Extrahieren der Bzl.-Lsg. mit NaOH u. 
Abscheiden durch Ansauern der wss. Lsg. mit H2S 04. Zur Best. anorga7i. Konsenderungs- 
mittel wird nach B a t e m a n  mit HNOs, KCIOj u. H2S04 abgeraueht u. die Metalie in der 
Lsg. bestimmt. As wird unter Zusatz von K B r  u. Hydrazinsulfat mit HC1 aus der 
BATEMANschen Lsg. iiberdest. Zn wird naeh Oxydierung u. Abfiltrierung des Fe durch
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Titration mit K-Ferrocyanid mit Diphenylamin ais Indicator bestimmt. Cu wird ais 
CuS bestimmt, Hg wird aus der mit H N 03 u. KMn04 versetzten Aufsohwemmung des 
fein geraspelten Musters elektrolyt. abgeschieden, gel. u. mit NH4-CNS u. Fe2(S04)3 
titriert. NaF in Holz wird nach Veraschung des Musters nach H a w l e y  nach der Pb- 
Chlorfluoridmethode bestimmt. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 6. 409—13.) F r i e d e .

So Uchida, Sanye Ai und Jiro Nagasawa, Untersuchungen uber Behandlung 
von Holz zwecks Erhohung der Feuerbestandigkeit. I. Ein Apparat zur Bestimmung des 
Entflammungspunktes von Holz. Die Holzprobe wird in einem elektr. Ofen erhitzt, 
u. dio entwickelten Gase werden durch einen elektr. Funken entziindet. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 3 8 .166B—167B. 1935. Ookayama, Tókyó, Kes. Station of Building 
Materiał Tókyó Technical Uniy. [Nach engl. Auszug ref.]) Ju. S c h m id t .

Roger C. Griffin und Russell W. Mc K in ley , Studien uber lieip- und Bcrsl- 
festigkeit. Kontrolle der Standards fur ReiPfestigkeit (T 4 0 4 m ) u. fur Berstfestigkeit 
(T 403 m) durch das P a p e r  Te s t in g  Co m m it t e e  d e r  Ta p p i . (Paper Trade J. 102. 
Nr. 2. 34—35. 9/1. 1936.) F r ie d e m a n n .

James d’A. Clark, Einige Bemerkungen uber Bersl-, Beip- und JJehnungsmessungen. 
(Vgl. auch vorst. Ref.) Verbesserungen an den Standardmethoden der Ta p p i . Um- 
rechnungen u. apparative Anderungen sind mit den yorgeschlagenen Verbesserungen 
nicht yerkniipft. (Paper Trade J. 102. Nr. 2. 40—42. 9/1. 1936.) F r ie d e m a n n .

Philip W. Codwise, Wasserfestigkeit ron Papier. Im Gegensatz zu den Methoden, 
die die Leimung u. W.-Festigkeit des Gesamtblattes erfassen, wird hier die Leimfestig- 
keit nahe der Oberflache des Blattes gepruft. Vf. hat die Methode nach Co bb  aus- 
gearbeitet u. gepruft, bei der auf einen begrenzten Flachenraum des Musters W. in regel- 
maBigen Zeitabstanden aufgetropft u. die W.-Aufnahme durch Wagung bestimmt wird. 
(vgl. Co d w is e , C. 193 0 .1. 3506.1 9 3 2 .1. 2403.1934. II. 538, u. Co b b , C. 1934. II. 365.
1936. I. 1542). Vf. empfiehlt, die Methode weiter auszuarbeiten, um den Leimungsgrad 
in yerschiedenen Schichten der Blatter u. Pappen feststellen zu konnen, was heutc 
noch kaum moglich ist. (Paper Trado J. 102. Nr. 3. 39—43. 16/1.1936.) F r ie d e m a n n .

Kurt Bem dt, Die Bestimmungen des Sdure- bzw. Alkalilatsgrades ron Papier. 
Krit. Besprechung der bekannten pn - Best. -Methoden. Vf. fiihrt die pn-Best. an der 
Papieroberflache aus, indem er das Papier mit der Indicatorlsg. (Tódt) betupft u. die 
Farbę mit der Skala yergleicht. Diese gute Methode ist nicht bei stark gefarbten u. zu 
saugfahigen Papieren moglich. Die durch Titration mit 7 100-n. NaOH erhaltenen SZ.- 
Werte sind dem ph nicht immer parallel. Einzelheiten fiir alle Methoden werden ge- 
geben. Das Ph yon Papieren liegt zwischen 3,2 u. uber 8. Saure Bk. kommt meist 
von hohem Alaungeh. Saure Papiere sind fiir viele Zwecke (z. B. bei Metallen) un- 
geeignet. Ober pH u. Alterungsbestandigkeit ygl. K orn  (C. 1931. I. 2821), M inor 
(C. 1932. I. 2912) u. a.; pH u. Farbung P e s ta lo z z i  (C. 1932. II. 797). (Zellstoff u. 
Papier 15. 487—91. 16. 15— 18. Jan. 1936.) F riedem ann.

Studiengesellschaft fiir Faserveredelung m. b. H ., Deulschland, lFas««- 
absloPendes Teziilgut. Das Fasergut wird mit wss. Dispersionen yon hoheren Fetisaure- 
anhydriden, zu dereń Herst. ais Dispergator Seife yerwendet worden ist, behandelt, 
darauf getrocknet u. ca. 1/ i—1 Stde. einer erhóhten Temp., yorzugsweise yon 70—80°, 
ausgesetzt. Danach wird bis zur Entfernung des Seifengeruchs gespiilt. ZweckmaCig 
wird die Ware yor der Behandlung in iiblicher Weise mit Seife gereinigt. Bei Ver- 
wendung yon ungebleichter u. ungebauchter Baumwollw&Te wird die Warmenach- 
behandlung in der Weise durchgefiihrt, dai3 das impragnierte Gut 1/i—1/ 2 Stde. einer 
Temp. yon ca. 150° ausgesetzt wird. Z. B. werden 10 kg eines geschmolzenen, aus 
Sttarin u. Essigsaureanhydrid hergestellten Fettsaureanhydrids mit 250 1 einer 75%ig. 
Kaliseifenlsg. yon 75° yerriihrt; diese Verteilung wird mit 250 1 h. W. yerd., u. es wird 
so eine fiir das Verf. geeignete, hinreichend stabile Dispersion erhalten. Der nach dem 
Verf. erzielte Wasserdichteffekt ist waschbestandig. (F. P. 791435 yom 19/6. 1935, 
ausg. 11/12. 1935. D. Prior. 3/7. 1934.) R, H e r b s t .

Joseph Brandwood, Southport, Lancaster, England, Gummierte Game. Dic zu 
den Garnen zu yerzwirnenden Einzelfaden werden zweckmaCig in Form yon Kreuz- 
spulen unter Druck mit einer Kautschukdispersion impragniert u. mit Hilfe eines Luft- 
stromes yom t)berschuB der letzteren befreit. Die Verzwirnung der so praparierten 
Faden in noch feuchtem Zustandc kann sofort oder auch erst nach einiger Zeit ohne 
Schwierigkeit erfolgen. Die Arbeitsweise wird mit Hilfe einer Zeichnung der Apparatur
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naher erliiutert. (E. P. 435 395 vom 16/3. 1934 u. 27/2. 1935, ausg. 17/10. 
1935.) R . H e r b s t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Harold S. Holt, Wilmington 
Del., V. St. A., OberzitgsmiUd zur Verwendung bei der Herst. yon Tcautscliv.klcie.rtcm 
Gewebe. Es besteht aus dem Rlc.-Prod., das durch Erhitzung von Asphaltol u. S im 
Gewichtsyerhaltnis von 97 bis 99: 3 bis 1 erhalten worden ist, wobei die Erhitzung 
bis zur Erzielung der Viscositat 80 fortgesetzt wird, der einem Gewichtsyerlust der 
Ausgangsmischung von 22-—25°/0 entspricht, auBerdem aus einem Pigment, einem 
Bitumen u. einem troeknenden 01, gegebenenfalls einem Verdiinnungsmittel. Ais 
Pigmente werden genannt: Chromgelb, Chromgrun, Eisenoxyde u. dgl. (A. P. 
2002 634 vom 7/3. 1930, ausg. 28/5. 1935.) N it z e .

01av Berg, Paterson, Max Imhoff, Clifton, und Oernulf H. Heiberg, Haw- 
thorne, N. J., V. St. A., Erschweren von Seide, dad. gek., daB man die zinnerschwerto 
Faser aufeinanderfolgend mit Lsgg. eines organ. Zn-Salzes yon niederer Aciditat u. 
konstantem pn, z. B. mit Lsgg. von Zn-Aeetat (I) u. dann mit Fixierbadern, wie Lsgg. 
von Na-Phosphat (H) oder Na-Silicat (III) behandelt u. gegebenenfalls noeh Lsgg. 
von Pb-Aoetat u. II folgen laBt oder einschiebt. An Stelle von I konnen auch Lsgg. 
von Zn-Formiat oder Cd-Formiat oder Cd-Acetat Verwendung finden. — Z. B. kann 
mit Sn-Phosphat erschwerte u. mit HI nachbehandelte Seide mit einer alkal. Lsg. 
von 3° Be, hergestellt durch Eintropfen yon NH3-Lsg. in I, bis die zuerst entstehendo 
Fallung wieder yerschwunden ist (IV), 1 Stde. bei 60° behandelt werden. Nach dem 
Waschen folgt HI, dann wieder IV u. schlieBlich nochmals HI. (A. P. 1990 449 vom 
24/8.1926, ausg. 5/2. 1935.) Sc hm alz .

J. W. Zanders, Wasserzeichen, die nur in der Durchsicht sichtbar sind, werden 
mit einer deckenden Farbę auf das Papier gedruckt, worauf das Papier einen Oberzug 
(.,Strich“) mit einer deckenden Farbę erhalt. (F. P. 783 749 vom 8/1. 1935, ausg. 18/7. 
1935. D. Prior. 9/1. 1934.) K it t l e r .

Papierfabrik Spechthausen A.-G., Spechthauscn, Sicherheitspapier. Der Papier- 
stoff wird zusammen mit Ferrocyaniden, z. B. mit Mn-Ferrocyanid, u. fein gepulyertem 
metali. Fe nebst den ublichen Leimmitteln zu einem prakt. neutralen maschinen- 
fertigen Papier yerarbeitet, das alsdann so schnell mit einer alkoh. oder wss. Lsg. 
aromat. Oxycarbonsauren, wie Gallus-, Pyrogallussaure, Tannin o. dgl., gesatt. u. so 
sclmell getroeknet wird, daB eine schadlicho Farbrk. zwischen dem metali. Fe u. den 
Oxycarbonsiiuren in feuchtem Zustand nicht stattfinden kann. -— Das Papier findet 
Verwend. zur Herst. von Scheckheften, Sparkassenbuchern, Wechselblanketten o. dgl.
— Hierzu ygl. D. R, P. 597 315; C. 1934. II. 3202. (Dan. P. 51133 vom 15/3. 
1935, ausg. 13/1. 1936. D . Prior. 20/3. 1934.) D r e w s .

Portals Ltd. und John Knaggs, England, Herstellung ton uasserdichtem Papier. 
Das Papier wird mit einer Lsg. eines Proteins oder mit einer Emulsion, die neben 
Proteinen Kautschuk, Latex, trocknende Ole oder Harze enthalt, impragniert u. dann 
mit einer Lsg. behandelt, die 2% H-CHO, 0,2% Na2B40 ,  u. 5— 10% Dextrin, yorteil
haft ein Gemisch yon Tapiocadextrin u. Kartoffelstarkedextrin, enthalt. Das Papier 
wird danach noch etwa 24 Stdn. feucht gehalten u. dann getroeknet. (E. P. 436 878 
vom 20/4. 1934, ausg. 14/11. 1935.) M. F. Mu l l e r .

Hercules Powder Co., ubert. von: Walter D. Bowlby, Wilmington, Del., 
V. St. A., Herstellung ton wasser- und fettdichtem und geruchlosem Verpackungspapier. 
Auf das Papier wird zunachst ein tlberzug aufgebraeht, der 2—25% Starkę (I),
0,5—20% eines Weichmachungsmittels (III) u. 97,5—55% W. enthalt. Z. B. werden 
9% I, 3% Glycerin u. 88% W. — oder 5% I, 2% sulfoniertes Ricinusol u. 93% W. 
benutzt. Daruber kommt ein Nitrocelluloselack, der z. B. 66% Nitrocellulose (II) 
»i. 34% III — oder 25% II, 60% Harz u. 15% n i  enthalt. (A. P. 2 028 189 vom 
12/10. 1932, ausg. 21/1. 1936.) M. F. Mu l l e r .

Leon Lilienfeld, Wien, Herstellung von Kohlenhydralderiiaten. Man allcyliert oder 
aralkyliert in Alkalien 1. Oxalkyldiher (I) von Cdlulose (II), Starkę (III), Deztrin (IV), 
sowie Inulin, Lichenin, Tragant, Agar-Agar, Pflanzengummi. Die aus Glykol-, Propylen- 
glykol- oder Glycerinathem von II, HI oder IV mittels (CH3)2S 04 (V) oder C2H5C1 (VI) 
erhaltenen Alkylozalkyldther (Vn) haben, je nach dem Alkylierungsgrade, sehr ver- 
sehiedene Loslichkeitseigg. Aus Lsgg. mit hóchstens 3% I erhalt man mittels hochstens 
o—-7-facher Mengen V oder VI in k. W. 1. Prodd., dereń wss. Lsgg. durch Hitze nicht 
gefallt werden; I mit wenigstens 2—3 Oxalkylgruppen geben in W., wss. A., Bzl., A., 
Bzl.-A., A.-A. u. ublichen Losungsmm. fiir hochalkylierte Celluloseather 1. oder auch
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in W. unl. Prodd., die zur Herst. von hochwertigen geformten Gebilden geeignet sind. — 
Je 100 (Teile) II werden in Form von wss. Lsgg. einer Oxalky!cełlulose (VIII) nach einem 
der folgenden Verff. alkyliert: 1. 1200 einer Lsg. mit je 8°/0 VIII u. NaOH (IX) vermischt 
man wahrend 2 Stdn. mit 360 V unter Erhitzen von 20 auf 47°, erhitzt dann 1 Stde. 
von 45—57°, kiihlt ab, gibt 2000 W. u. 400 10%ig. HCl zu u. fallt den VII durch Er- 
hitzen. 2. 3333 einer Lsg. mit 3% VIII u. 8% IX werden wahrend 10 Min. mit 1000 V 
unter Erhitzen von 0 auf 44° vermischt, dann 20 Min. bis auf 80°, 40 Min. bei 80° u. 
1 Stde. bei 90° erhitzt, nach dcm Kuhlen mittels 10°/oig. HoSOj auf eine Lsg. mit 1% 
H2S 04 eingestellt u. der V n wie oben gefallt; oder: (lic Lsg. mit 10°/oig. HCl neutrali- 
siert, dialysiert, auf dem W.-Bad konz. u. der ATI mit konz. A. gefallt. 3. 1666 einer Lsg. 
mit 6% VIII u. 8% IX werden wahrend 2 Stdn. mit 450 V unter Erhitzen von 20 auf 
45° vcrsetzt, noch 1% Stdn. bei 50° erhitzt, dann mit 616 gepulyerten IX u. hierauf 
mit 485 V verknetct u. 3l/4 Stdn. auf 50° erhitzt; die 2. Alkylierungsstufe wird wieder- 
holt. 4. Die rohe Rk.-M. von einer VIH wird 8—12 Stdn. mit 160 VI u. eventuell 50 IX 
bei 110° erhitzt, der V n  mit Bzl. extrahiert u. in A. gefallt; oder: die M. mit 400 VI 
erhitzt u. mit h. W. ausgcwaschen. — 100 VIII werden unter Kuhlung mit 100 50%ig. 
IX u. eventuell 20 festen IX u. 47 Na2C03 (enthaltend 15°/0 W.) unter Aufnahme von 
10 bzw. 40 Luftfeuchtigkeit gemischt u. im Drehautoklaven 10 Stdn. mit 100 bzw. 
160 VI u. 200—300 Bzl. bei 96— 100° erhitzt. — Die Na-Verb. des I aus 100 III oder IV 
wird mit 8,5 Na2C03, 160 VI u. 300 Bzl. 12 Stdn. bei 110° erhitzt u. aus dem Rohprod. 
der VII mit Bzl. extrahiert. (E. P. 427 388 vom 17/7. 1933, ausg. 23/5. 1935. F. P. 
779 064 vom 17/7. 1934, ausg. 29/3. 1935. E. Prior. 17/7. 1933.) H a n n s  S c h m i d t .

Viscose Co., Marcus Hook, Pa., ubert. von: Hobart O. Davidson, Meadville, 
Pa., Fallen ron Celluloseacetat. Zum leichteren Auswaschen u. Trocknen des Acetats 
u. zur Herst. von Fibmn  u. Faden mit gleichmaGigen Eigg. wird die Acetylierungs- 
masse durch eine enge Offnung unter Abtrennung gleich groBer Teilchen ins wss. Fali- 
bad gedriickt. (2 Zeichnungen.) (A. P. 2 021Ś37 vom 31/10.1933, ausg. 19/11. 
1935.) H a n n s  S c h m id t .

John W ilfred Brown, Sydney, Australien, Herstdlung ron kolloidalen Cdlulose- 
losungen. Die Herst. von Fasern u. Folien aus Viscosc (I) u. von I aus Zdlstoff (H) laBt 
sich auf 5—6 Stdn. abkurzen, wenn man ohne LaugenuberschuB bereitete Alkali- 
cellulose (IH) u. die I ohne Reifen sofort weiterverarbeitet u. alle Kk.-Stufen bei 12— 18° 
ausfiihrt. — 4 (Teile) H in Flockenform (ais a-Cellulose gerechnet) werden 20—40 Min. 
mit 13 18,5— 19,5%ig. NaOH-Lsgg. verknetet, die i n  anschlieBend 30 Min. mit 12 bis 
15% CS2 behandelt u. dann 40—75 Min. mit Lsgg. von 2,5—4,5% NaOH u. 1% 
Na2S03. zum SchluB unter Zusatz von 0,05—0,1% (vom Cellulosegewicht) Alkali- 
oleat oder -slearat, zu einer I mit 6—8% Cellulose verruhrt; letztere beiden Rkk. sind 
auch gleichzeitig ausfuhrbar. (Aust. P. 16 750/1934 Tom 14/3. 1934, ausg. 6/6.
1935.)' " H a n n s  S c h m id t .

Henry Dreyfus, London. Herstdlung ren kiinstlicJien Faden, Bandem, Gamcn 
u.dgl. aus Cellulosederiw., gek. durch den Zusatz von 1—10% gebleiehtem oder 
umgefallten Lignin bzw. dessen Estem oder Athem zur Spinnlsg., die trockcn oder 
naB, gegebenenfalls unter zusatzlicher Streckung, versponnen wird. Eine nachtrag- 
liche oberflachliche Verseifung ist empfehlenswert. Die Gebilde zeichnen sich durch 
gedampften Glanz, Ycrbessertc Farbstoffaffinitat u. Festigkeit aus. Zu ahnlichen 
Ergebnissen fuhrt das t)berziehen von Fiiden mit 50%ig. wss.-alkoh. Ligninlsg. von 
80—90°. (E . P. 429102 vom 22/11. 1933, ausg. 20/6. 1935.) Sa l z m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung ron Kunslseide 
oder Kunstspinvfasem tcóUeahnlichen Cliarakters aus CeUulosddsungen, insbesondere aus 
Viscose, dad. gek., daB man der Spinnlsg. mógliehst unmittelbar vor dem Verspinnen. 
z. B. auf dem Wege vom Spinnkessel zur Spinnduse oder unmittelbar vor oder wahrend 
der Entluftung pflanzliche oder tier. Eiiceifistoffc. zufiigt. Um die Anfarbbarkeit der 
Fasern durch saure Wollfarbstoffe weiterhin zu begunstigen, kann man dem Spinn- 
bad Mctallsalze, wie ZnSO,, MgS04 oder A12(S04)3 zugeben. Ferner empfiehlt sich 
eine Nachbehandlung der Fasern mit HCHO. (Oe. P. 144 017 vom 2/11. 1934, ausg. 
27/12. 1935. D. Prior. 24/11. 1933.) ' S a l z m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., Entschwtfdn und Nadi- 
behandeln ron Fiscosekunstseide, dad. gek., daB wss. Lsgg. von Wasch- u. Netzmitteln 
folgender Gruppen verwendet werden: 1. Saure Ester ron FcUalkoholen mit mehrbas■ 
organ. Sauren, z. B. saure Phtlialsaureester. 2. Hohere Fettaninc u. dereń Derirr., 
z. B. Steari/lamine Stearylpyridiniunwlilorid, Oiathyloleylamin. 3. Feitamidc von
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aromat. Amidosulfonsduren, z. B. Laurylna/phlhionsaure. 4. Alkylierle u. oxalkylierle 
aromat, u. luydroaromat. Sulfonsauren, z. B. Benzylnaphthaliiisulfonsauren, Diisopropyl- 
bcnzolsulfonsdurcn, bzw. Dialkylnaphthalinsulfonsduren, Dodecylna/phthalinsulfonsauren. 
5. Fettedurederiw. von Eiweifiabbauprodd: 6. Echte Sulfonsdurcn der Fetlsduren, z. B. 
sulfierle Palmitinsdure. 7. Kondensationsprodd. von Fcltglyceriden mit Naphthalin- 
sulfoneauren. 8. Cholsaure, Olykokolsdure u. Naphthcnsdure sowie Deriw. u. Salze dieser 
Sauren. 9. Lichenindcriw. 10. Mineraldlsulfonate, Abialinsulfonate. 11. Halbather von 
Glykol u. Polyglykol mit Feltalkohol. 12. Amidę, Anilide, Alkylanilide, Naphthalide 
yon Oxyfettsauren, wie Ricinolsdurc. 13. Athanolamide, z. B. Fe.Itsdurcathanolamidc, u. 
Athanolamide, die mit Athylenoxyd glykoliert sind. 14. Ester des Glycerins u. Poly- 
glycerins oder des Glykołs u. Pólyglykols. 15. Lecithine. Die Entscliwefelung u. Nach- 
behandlung kann in zwei oder melireren aufeinanderfolgenden, gegebenenfalls noch 
Bleieh- u. Praparationsmittel (OIivenol, Paraffinól, H20 2 u. dgl.) enthaltcnden Badem 
durchgcfuhrt werden. Besonders geeignet hat sieli die Behandlung von Faseni aus 
aromat., hydroaromat., cycl. oder/u. beterocycl. Alkohole sowie obcrflachenakt. Stoffe 
cnthaltender Viscose erwiesen. — Unentschwefelte Viscoscscide in Strangform wird 
mit einer 1—2%ig. Lsg. des Na-Salzes des halbseitigen Oleylphthalsdurcesters 1/.,—2 Stdn. 
bei 70—90° behandelt, naehdem das Bad vorher auf den pH-Wert 7 eingestellt wurde. 
(Oe. P. 144016 vom 26/10. 1934, ausg. 27/12. 1935. D. Priorr. 9/11. 1933 u. 13/10.
1934.) Sa l z m a n n .

British Celanese Ltd., London, Donald Finlayson und Ernest Leslie Green- 
wood, Spondon, England, Belianddn von Textihnaterial i en ■ Man beladet Cellulose- 
deriw., wie Celluloseacetat enthaltcnde laufende Faden wahrend der mechan. Ver- 
arbeitung zur Verbiitung der elektr. Aufladung mit 5— 25°/0ig. Lsgg. eines Alkylol- 
amins oder derer Deriw., teilweise veresterten 2- oder mehrwert. Alkoliols oder 
oj-Aminoalkylamids einer Fettsaure in unter 85° sd., sehr fliichtigen Losungsmm., 
z. B. mit Triatlianólamiiwleat in Petroldther oder mit Glykol- bzw. Glycerimnonoolcal. 
(E. P. 416 028 vom 2/3. 1933, ausg. 4/10. 1934.) H a n n s  S c h m id t .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., iibert. von: George Schneider, Montclair, 
N. J., V. St. A., Verarbeilung von Cdlvlosederivalen. Man Yermeidet das Auftreten von 
Fiillungserscheinungen beim YergieBen der Lsgg. wasserfreier Cellulosederiw., wie 
Celluloseacetat, in fliichtigen wasserfreien Losungsmm. zu Filmen, Folicn u. dgl. durch 
Zusatz eines verhaltnismaBig wenig fliichtigen, mit W. mischbaren Stoffes, wie Diacetin, 
zur Lsg. (Can.P. 346 264 vom 24/11. 1932, ausg. 20/11. 1934.) N it z e .

W olff & Co., Komm.-Ges. auf Aktien, Walsrode, Folien aus Formylcellulose. 
Ais Ausgangslsg. dient das primare Formylierungsgemisch, entbaltend Formylcellulose, 
HCOOH (I) u. den Katalysator. Diese Mischung wird durch GieBen in Folienform 
gebracht u. nach volliger oder teilweiser Entfemung der Ameisensaure in einem Fall- 
bad, z. B .  W., gefallt. — Die Ausgangsmiscliung wird z. B .  aus 50 kg Cellulose u. 700 kg 
einer 30%ig. ZnCl2-Lsg. in konz. I bei Tempp. nicht iiber 35° bereitet. (E. P. 439 793 
Tom 14/6. 1935, ausg. 9/1. 1936. D. Prior. 16/6. 1934.) B r a u n s .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., iibert. von: Henry Jacobsen, Englewood, 
N. J., Herstdlung plastischer Massen durch Dispergieren u. Vermahlen thermoplast. 
organ. Stoffe, wie Celluloseacetat, in einer nichtlosenden FI., z. B .  durch Verreiben 
zwischen Mahlflaehen. AnschlieBend wird ein AYeichmacher zugesetzt, der in einer 
ebenfalls die piast. M. nichtlosenden FI., die mit der erstgenannten mischbar ist, gel. ist. 
(Can. P. 349 034 vom 30/3. 1933, ausg. 19/3. 1935.) B r a u n s .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., iibert. von: Henry Jacobsen, Englewood, 
N. J., V. St. A., Plastische Masse, hergestellt durch Dispergieren einer organ, thermo
plast. M., wic Celluloseacetat, u. eines Weichmachers, sowie Leinól oder Schellack in 
einer nichtlosenden FI. (Can. P. 349 035 vom 30/3. 1933, ausg. 19/3. 1935.) B r a u n s -

Celanese Corp. of America, Del., iibert. von: George Schneider, Montclair, 
N. J., V. St. A., Naphthensdu.ree.sier werden in ublieher Weise, z. B. durch Bk. der 
Saure bzw. ihres Anhydrids oder Chlorids mit Alkoholen in Ggw. von Katalysatoren 
oder H2S 04, gewonnen. Das Sauremolekiil kann durch Athyl, Methyl, Propyl, Phenyl, 
Cl, Br, ,J usw. substituiert sein. Ais Alkohole kommen in Betracht: Methyl-, Athyl-, 
Propyl-, Butyl-, Benzylalkohol, Phenol, partidle Ather ton Polyalkoholen wie Alhylen- 
glykolmonormthyUither. Man yerwendet sie zusammen mit Cdlulosederiw., wie -nitrat, 
-fomiiat, -acetal, -propionat, -butyrat, Methyl-, Athyl-, Benzylce.llv.lo«e ais Weich- 
machungsmittel, zur Filmbereitung, fiir Lacke, zum Spinnen von Faden u. Gamen.
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in  W. unl. Prodd., dio zur Horst. von hochwertigen geformłen Gebilden gccignet sind. — 
Jc 100 (Teile) II werden in Form von wss. Lsgg. einer OxalkyIcdlulose (VIII) nach einem 
der folgenden Vcrff. alkyliert: 1. 1200 einer Lsg. mit jo 8% VIII u. NaOH (IX) vermischt 
man wahrend 2 Stdn. mit 360 V unter Erhitzen von 20 auf 47°, erhitzt dann 1 Stde. 
von 45—57°, kiihlt ab, gibt 2000 W. u. 400 10%ig. HC1 zu u. fallt den VII durch Er
hitzen. 2. 3333 einer Lsg. mit 3% VIII u. 8% IX werden wahrend 10 Min. mit 1000 V 
unter Erhitzen von 0 auf 44° vermischt, dann 20 Min. bis auf 80°, 40 Min. bei 80° u. 
1 Stde. bei 90° erhitzt, nach dcm Kii hien mittels 10%ig. H2S04 auf eine Lsg. mit 1% 
H2SO., eingestellt u. der >71 wie oben gefallt; oder: die Lsg. mit 10%ig. HC1 neutrali- 
siert, dialysiert, auf dem W.-Bad konz. u. der VII mit konz. A. gefallt. 3. 1666 einer Lsg. 
mit 6% VIII u. 8% IX w-erden wahrend 2 Stdn. mit 450 V unter Erhitzen von 20 auf 
45° Tersetzt, noch l 1/ ,  Stdn. bei 50° erhitzt, dann mit 616 gepulverten IX u. hierauf 
mit 485 V yerknetet u. 31/,, Stdn. auf 50° erhitzt; die 2. Alkylierungsstufe wird wieder- 
holt. 4. Die rohe Rk.-M. von einer VIII wrird 8—12 Stdn. mit 160 VI u. cventucll 50 IX 
bei 110° erhitzt, der VH mit Bzl. extrahiert u. in A. gefallt; oder: die M. mit 400 VI 
erhitzt u. mit h. W. ausgewaschen. — 100 VIII werden unter Kiihlung mit 100 50%ig. 
IX u. eventuell 20 festen IX u. 47 Na„C03 (enthaltend 15% W.) unter Aufnahme von 
10 bzw. 40 Luftfeuchtigkeit gemischt u. im Drehautoklaven 10 Stdn. mit 100 bzw. 
160 VI u. 200—300 Bzl. bei 96—100° erhitzt. — Die Na-Verb. des I aus 100 HI oder IV 
wird mit 8,5 NaX'03, 160 VI u. 300 Bzl. 12 Stdn. bei 110° erhitzt u. aus dem Rohprod. 
der VII mit Bzl. extrahiert. (E. P. 427 388 vom 17/7. 1933, ausg. 23/5. 1935. F. P. 
779 064 vom 17/7. 1934, ausg. 29/3. 1935. E. Prior. 17/7. 1933.) H a n n s  S c h m id t .

Viscose Co., Marcus Hook, Pa., iibert. von: Hobart O. Davidson, Meadvillc, 
Pa., Fallen ton Cdhdoseacelat. Zum leichteren Auswaschen u. Trocknen des Acetats 
u. zur Herst. von Filmem u. Fddm  mit gleichmaBigen Eigg. wird die Aeetylierungs- 
masse durch eine enge Offnung unter Abtrennung gleich grofier Teilchen ins wss. Fall- 
bad gedriickt. (2 Zeichnungen.) (A. P. 2 021837 vom 31/10.1933, ausg. 19/11. 
1935.)" H a n n s  S c h m id t .

John Wilfred Brown, Sydney, Australien, Herstellung ton kolloidalen Cdlulose- 
losungen. Die Herst. von Fasem u. Folien aus Viscose (I) u. von I aus Zdlstoff (II) laBt 
sich auf 5—6 Stdn. abkiirzen, wenn man ohne LaugeniibersehuB bereitete Alkali- 
cellulose (III) u. die I ohne Reifen sofort weiterverarbeitet u. alle Rk.-Stufen bei 12— 18° 
ausfiihrt. — 4 (Teile) H in Flockenform (ais a-Cellulose gerechnet) werden 20—40 Min. 
mit 13 18,5—19,5%ig. NaOH-Lsgg. verknetet, dio III anschlieBend 30 Min. mit 12 bis 
15% CS., behandelt u. dann 40—75 Min. mit Lsgg. von 2,5—4,5% NaOH u. 1 % 
Na2S03. zum SehluB unter Zusatz von 0,05—0,1% (vom Cellulosegewieht) Al lad i- 
oleat oder -stearał, zu einer I mit 6—8% Cellulose Yerriihrt; letztere beiden Rkk. sind 
auch gleichzeitig ausfuhrbar. (Aust. P. 16 750/1934 vom 14/3. 1934, ausg. 6/6. 
1935.) H a n n s  S c h m id t .

Henry Dreyfus, London, Herstdlung ton kiinstlichen Faden, Bandem, Garncu 
u. dgl. aus Cellulosederiw., gek. durch den Zusatz von 1— 10% gebleichtem oder 
umgefallten Lignin bzw. dessen Estem oder Athem zur Spinnlsg., die troeken oder 
naB, gegebenenfalls unter zusatzlicher Streckung, versponnen wird. Eine nachtrag- 
liche oberflachliche Verseifung ist empfehlenswert. Die Gebilde zeichnen sich durch 
gedampften Glanz, verbesserte Farbstoffaffinitat u. Festigkeit aus. Zu ahnlicben 
Ergebnissen fuhrt das Dberziehen von Faden mit 50%ig. wss.-alkoh. Ligninlsg. von 
80—90°. (E. P. 429102 vom 22/11. 1933, ausg. 20/6. 1935.) Sa l z m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung ton Kunstseide 
oder Kunslspinnfasem tcolleahnlichm Charakters aus Cdlulosdosungen, insbesondere aus 
Yiscose, dad. gek., daB man der Spinnlsg. móglichst unmittelbar vor dem Verspinnen, 
z. B. auf dem Wege vom Spinnkessel zur Spinnduse oder unmittelbar vor oder wahrend 
der Entluftung pflanzliehe oder tier. Eiweifistoffe zufugt. Um die Anfarbbarkeit der 
Fasem durch saure Wollfarbstoffe weiterhin zu begiinstigen, kann man dem Spinn- 
bad Metallsalze, wie ZnSO,. MgSO, oder A1„(S04)3 zugeben. Femer cmpfiehlt sich 
eine Naehbehandlung der Fasem mit HCHO. (Oe. P. 144 017 vom 2/11. 1934, ausg. 
27/12. 1935. D. Prior. 24/11. 1933.) Sa l z m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., Entichwefdn und Naeh- 
behandeln ton Yiscosekunstseide, dad. gek., daB wss. Lsgg. von Wasch- u. Netzmitteln 
folgender Gruppen Terwendet werden: 1. Saure Ester ton Fettalkoholen mit mehrbas. 
organ. Sauren, z. B. saure Phthalsiiureester. 2. Hóhere Fełlamine u. dereń Derirr.. 
z. B. Stearylamine Slearylpyridiniumcldorid, Oiaihylohylamin. 3. FeJłamide von
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aromat. Amidosulfonsaurcn, z. B. Laurylnaphthionsdurc. 4. Alkyliertc u. ozalkylierle 
aromat, u. hydroaromal. Sulfonsduren, z. B. Bcnzylnaphtlialinsulfcnisiiuren, Diisopropyl- 
benzolsulfonsduren, bzw. Dialkylnaphthalinsulfonsdurcn, Dodecylnaphthalinsulfonsdurcii. 
5. Feltsaurcdcriw. von Eiweiflabbauprodd. 6. Ech te Sulfonsduren der Fetlsduren, z. B. 
sulfierte Palmitinsdurc. 7. Kondensationsprodd. von Fcltglyccriden mit Naphthalin- 
sulfonsduren. 8. Gholsdure, Glykokolsdurc u. Naphthensaure sowio Deriw. u. Snlzc dieser 
Sauren. 9. Licheninderiiw. 10. Mineralólsulfonale, Abidinsulfonale. 11. Halbather von 
Glykol ii. Polyglykol mit Fetlalkohol. 12. Amidę, Anilide, Alkylanilide, Naphthalidc 
von Oxyfctłsdurcn, wie liicinolsaure. 13. Athanolamidc, z. B. Fettsaurcallianolamidc u. 
Athanolamidc, die mit Athylenoxyd glykoliert sind. 14. Ester des Glycerins u. Poly- 
glycerins oder des Glykok u. Polyglykols. 15. Lecithinc. Die Entsclrwefelung u. Nach- 
behandlung kann in zwei oder mehreren aufcinanderfolgenden, gegebencnfnlls noch 
Bleich- u. 1‘raparationsmittcl (Olivenol, Paraffinól, H20 2 u. dgl.) enthaltcnden Badern 
durchgefiihrt werden. Besonders geeignet hat sich die Behandlung von Eascm aus 
aromat., hydroaromat., cycl. oder/u. heterocycl. Alkohole sowie oberfliichenakt. Stoffe 
cnthaltender Viscosc erwiesen. — Unentschwefelte Viscosescide in Strangform wird 
mit einer 1—2°/0ig. Lsg. des Na-Salzcs des halbseitigen Olcylphthalsdureesters 1/.i—2 Stdn. 
bei 70—90° behandelt, nachdem das Bad yorher auf den pu-Wert 7 eingestellt wurde. 
(Oe. P. 144 016 vom 26/10. 1934, ausg. 27/12. 1935. D. Priorr. 9/11. 1933 u. 13/10.
1934.) Sa l z m a n n .

British Celanese Ltd., London, Donald Finlayson und Ernest Leslie Green- 
W O O d, Spondon, England, Behanddn ron Texlilmaterialien. Man beladet Cellulose- 
deriw., wic Cdluloseacdat enthaltende laufende Faden wahrend der mechan. Ver- 
arbeitung zur Verhiitung der elektr. Aufladung mit 5—25°/0ig. Lsgg. eines Alkylol- 
amins oder derer Deriw ., teilweise veresterten 2- oder mehrwert. Alkohols oder 
w-Aminoalkylamids einer Fettsaure in unter 85° sd., sehr fliichtigen Losungsmm., 
z. B. mit Triathanolaminoleat in PetroJdthcr oder mit Glykol- bzw. Glycerinmonooleat. 
(E. P. 416 028 vom 2/3. 1933, ausg. 4/10. 1934.) H a n n s  S c h m id t .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., ubert. von: George Schneider, Montclair, 
N. J., V. St. A., Verarbeitung von Cellidosederivaten. Man yermeidet das Auftreten yon 
Fiillungserscheinungen beim VergieCen der Lsgg. wasserfreier Celluloscderiyy., wie 
Celluloseacetat, in fliichtigen wasserfreien Losungsmm. zu Filmen, Folicn u. dgl. durch 
Zusatz eines yerhaltnismaBig wenig fliichtigen, mit W. mischbaren Stoffes, wie Diacetin, 
zur Lsg. (Can. P. 346 264 vom 24/11. 1932, ausg. 20/11. 1934.) N i t z e .

W olff & Co., Komm.-Ges. auf Aktien, Walsrode, Folien aus Formylcellulose. 
Ais Ausgangslsg. dient das primare Formylierungsgemisch, enthaltend Formylcellulose, 
HCOOH (I) u. den Katalysator. Diese Mischung wird durch GieBen in Folienform 
gcbracht u. nach yolliger oder teilweiser Entfernung der Ameisensaure in einem Fśill- 
bad, z. B. W., gefallt. — Die Ausgangsmiscliung wird z. B . aus 50 kg Cellulose u. 700 kg 
einer 30%ig. ZnCl2-Lsg. in konz. I bei Tempp. nicht uber 35° bereitet. (E. P. 439 793 
vom 14/6. 1935, ausg. 9/1. 1936. D. Prior. 16/6. 1934.) B r a u n s .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., ubert. von: Henry Jacobsen, Englewood, 
N. J., Herstdlung plaslisdier Massen durch Dispergieren u. Vermahlen thermoplast. 
organ. Stoffe, wie Celluloseacetat, in einer nichtlósenden Fl., z. B. durch Verreiben 
zwischen Mahlflachen. AnschlieBend wird ein Weichmacher zugesetzt, der in einer 
ebenfalls die piast. M. nichtlósenden Fl., die mit der erstgenannten mischbar ist, gel. ist. 
(Can. P. 349 034 yom 30/3. 1933, ausg. 19/3. 1935.) B r a u n s .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., ubert. von: Henry Jacobsen, Englewood, 
X. J., V. St. A., Plastische Masse, hergestellt durch Dispergieren einer organ, thermo
plast. M., wie Celluloseacetat, u. eines Weichmachers, sowie Leinól oder Schellack in 
einer nichtlósenden Fl. (Can. P. 349 035 vom 30/3. 1933, ausg. 19/3. 1935.) B r a u n s .

Celanese Corp. of America, Del., ubert. von: George Schneider, Montclair, 
N. J., V. St. A., Naphtkensdureester werden in iiblicher Weise, z. B. durch Rk. der 
Saure bzw. ihres Anhydrids oder Chlorids mit Alkoholen in Ggw. von Katalysatoren 
oder H2S04, gewonnen. Das Sauremolekiil kann durch Athyl, Methyl, Propyl, Phenyl, 
Cl, Br, J  usw. substituiert sein. Ais Alkohole kommen in Betracht: Mdhyl-, Athyl-, 
Propyl-, Butyl-, Benzylalkohol, Phenol, partidle Alhtr ron Poły alkoholen wie Athylen- 
'jlykolmonorndhyldther. Man yerwendet sie zusammen mit Cdlulosederiw., wie -nitrat, 
-formiat, -aedat, -propionat, -butyral, Methyl-, Athyl-, BenzylceUulose, ais Weicb- 
machungsmittel, zur Filmbereitung, fiir Lacke, zum Spinnen yon Fadcn u. Garnen.
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Zusatz anderer Weichmachungsmittel, wio Triacetin, Diathyl-, Dibutyl-, Dibenzyl- 
larlrat, Diathyl-, Monomethylathijlenglykolphthalsaureester, von Lósungsmm. wie Aceton, 
Methylacełat, Atliylenformal, Athyllactat, Formalglycerin, Diacelonalkohol, ferner yon 
Pigment-, Fuli-, Farbstoffen ist moglich. (A. P. 2 016 392 vom 23/1.1933, ausg. 
8/10. 1935.) D o n l e .

Henry Dreyfus, London, England, Weichmachungsmittel, insbesondere fur Cellu- 
losederimte, bestehend aus cycl. Athern, die bei der Kondensation von Ałkoholen mit 
wenigstens 4 OH-Gruppen u. solohen mit mindestens 2 OH-Gruppen erlialten werden. 
Beispiel: 100 (Teile) einer A.-Bzl.-Mischung mit 30—3B eines Kondensationsprod. aus 
Benzaldehyd u. Erythrit werden mit 100 acetonłóslichem Celluloseacetat durch- 
geknetet. Die gewonnene piast. M. dient zur Herst. von Blattern, Blócken u. dgl. 
(A. P. 2 025 044 vom 20/10. 1932, ausg. 24/12. 1935. E. Prior. 5/11. 1931.) B r a u n s .

Alfred Nowak, Dor EinfluB des Frostkerns auf Impragnieruug dor Buchonschwollo. Wien: 
Springer 1936. (22 S.) gr. 8°. =  Mittoilungen d. óstorr. Fachaussohussos f. Holz- 
fragen. H. 1. 1.45.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
W. Shdanow, Versuch zur Anwendung des Raoultschen Oesetzes zur Berechnung 

der Gleichgeioichtskurven des Naphthalins im System Koksgas-Absorptionsol. Vf. gibt in 
einer Tabełle das Ergebnis der Berechnung der in Anthracenól absorbierbaren Mengen 
Naphthalin bei folgenden Bedingungen: 0,025—2,0 g Naphthalin in 1 cbm Gas, Temp. 
20, 30, 40, 50 u. 60°. Das Ergebnis wird in Gewichts- u. Mol-% Naphthałingeh. der 
Absorptionslsg. u. in mm Hg Endpartialdruck dargesteEt. Dio theoret. Grundlagen 
werdenerlautert. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 414—-16. 1935. Gorlowka.) R. K. Mu.

M. K. Djakova, A. W. Losowoi und S. I. Tschertkowa, Untersuchung der 
cMmischen Zusammensetzung, der FAgenschaften und der Methoden zur Verarbeilung 
der ■primareti Teere aus der Braunkohle von Tscheljabinsk. II. Chemische Zusammen
setzung der Leichtfraktion des primaren Teeres aus der Braunkohle von Tscheljabinsk, 
Reinigung und Stabilisierung der Kohlenwasserstoffe des „Benzins". [I. ( ?) vgl. C. 1935.
II. 3465.] Die Neutralfraktion des ,,Benzins" aus dem Urteer der Braunkohle von 
Tscheljabinsk, dio aus 40% Aromaton, 34,6% ungesatt., 27% Napbthen- u. 22,7% 
Paraffin-KW-stoffen besteht, laBt sich durch Hydrierung bei 400° in Ggw. von MoS3 
oder CoS entschwefeln u. stabilisieren. Das stabilisierte Bzn. enthalt 42—48% aromat.,
5—17% ungesatt., 10—26% Naphthen- u. 26—30% Paraffin-KW-stoffe. (Chem. J. 
Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B . Shurnal prikladnoi 
Chimii] 8. 695—706. 1935. Swerdlowsk.) B e r s i n .

Victor Charrin, Die bituminosen Schiefer der unteren Normandie von Diois und 
von Larzac. Kurze Schilderung der betreffenden Schiefervorkk. (vgl. aueh C. 1935.
II. 463). (Genie cm l 108. (56.) 84—86. 25/1. 1936.) Jij. Sc h m id t .

B. H. Sage und W. N. Lacey, Phasengleichgewichte in Kohlenwasserstoffsystemen 
X. Thermodynamisches Verhalten von flussigen Gemischen von n-Butan und Krystallól 
(IX. vgl. C. 1936. I. 1758.) Es werden die thermodynam. Daten (D., Dampfdruck, 
spezif. Voll., Gv, Entropie, Warmeinhalt) fiir Lsgg. von n-Butan in Krystallól (D.38«
0,8663, Viscositat3S" 28,4 Centipoise) zwischen 21,5° u. 105° u. Drucken bis zu 200 at 
mitgeteilt. (Ind. Engng. Chem. 28. 106—11. Jan. 1936. Pasadena, Calif., Califomia 
Inst. of Technology.) Jti. S c h m id t .

W. A. Kirejew, S. I. Kapłan und M. A. Romantschuk, Bestimmung der Ldslicli- 
keit von Athylen, Propylen und y-Butylen in einigen LdsungsmiUeln bei Temperaturen 
von —20 bis -M0° und Drucken unter einer Atmosphdre. Tabellar. zusammongestellte 
Angaben iiber die Loslichkeit der genannten KW-stoffe in Xylol, Crackbenzin (61,8 bis 
200°), Kerosin (140—210°), Dichlordthan, Benzolkopffraktion (50—90°) u. schwerem 
Solvent (150—250°) bei Drucken von 50—760 mm u. Tempp., bei den ersten 3 Lósungs- 
mitteln —21, —10, 0, 20, 40°, bei den anderen 0°. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 5 (67). 444—49.
1935.) B e r s i n .

Marjan Godlewics und Stanisław Piłat, Losungen von Gasen ais ausicdhlende 
Losungsmittel fiir Erdolerzeugnisse. Inhaltlick ident. mit der C. 1 9 3 5 .1. 2289 roferierten 
Arbeit. (Oil Gas J. 34. Nr. 32. 76. 78. 81. 82. 26/12. 1935.) W a l t h e r .
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C. Candea, Kuhn und C. Manughevici, Die Katalyse von Leuchtpetroleum von 
Moreni. Es wird die Einw. von A1C13 auf die Leuehtolfraktion, 150—300° sd. (9°/o 
Olefine, 1,5°/0 Aromaten, Rest Napktben u. Paraffine), bei Zimmertemp., bei Tempp. 
bis 370° mit u. obne erhobten Druck untersucht. Dio Einw. beginnt schon bei Zimmer
temp., wobei, optimal bei 10°/o AIC13 u. 8 Stdn. Rk.-Dauer, die Olefine auf 2,5%  
zuruckgehen u. die Aromaten auf 17,5% ansteigen. Oberhalb 100° werden langsam 
auch Naphthene u. Paraffine angegriffen u. ohne erhobten Druck bei 370° optimal 
24%  unter 150° sd. Prodd. erhalten. Unter Druck steigen die Bzn.-Ausbeuten auf 40% . 
Drucko von 40— 70 at scheinen ein Optimum darzustellen. Neben dem AIC13 ist auch 
der Werkstoff der verwendeten Autoklaven von Einflufi. Cu scheint die Rkk. mit A1C13 
zu katalysieren. Wahrend in der Kiilte nur eine Polymerisation der Olefine stattfindet, 
werden in der Warnie auch Paraffine u. Aromaten gespalten, wobei die Spaltprodd. 
weiter unter der Einw. des A1C13 polymerisiert werden konnen. Die Aromaten unter- 
liegen aufierdem noch Kondensationsrkk. mit den Olefinen. Die Naphthene werden 
nur oberhalb 150° angegriffen, teils unter Bldg. von Aromaten, teils unter Umwandlung 
in Olefine. Zusammenfassend wird aus den Verss. der SchluB gezogen, dafi die ruman. 
Erdole infolge ilires hohen Geh. an Aromaten sich besonders fur die Umwandlung mit 
Hilfe von A1C13 eignen. Da die Olefine durch Polymerisation umgewandelt werden, 
konnen sie im anfallenden Bzn. keine Harzbldg. mehr yerursachen, so daB sehr stabile 
Bznn. erhalten werden. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 16 Seiten. 
1935.) J u .  S c h m i d t .

Joachim Hausman, Die theoretisclien G-rundlagen des Paraffinschwitzprozcsses. 
Im Gegensatz zu dem fiir rolies Paraffin iibliclien Schwitzverf., bei dem erstarrtes 
Paraffin nach u. nach auf immer hóbere Tempp. erwarmt wird, wird das fl. Paraffin 
stufenweise abgekuhlt u. das jeweils auskrystallisierende Paraffin abfiltriert. Dadurch 
soli die Ausbeute an hoherschmelzendem Paraffin erhoht werden. (Petroleum 31. 
Nr. 46. 1—6. Ole-Fette-Wachse 1. Nr. 4. 9—14. 1936. W a l t h e r .

GŚVŚ, Herstdlung und Verwendung von Paraffinwachsen. Gewinnung, Zus., Ver- 
falschung u. techn. Verwendung werden beschrieben. (Ind. chimiaue 22. 661—62.
1935.) N e u .  

Emile Andrś und Armand Bloch, Versuch der Anwendung des Verfalirens der
fraktionierten Lósung eines Vasdinóls. Ein Vaselinol wurde mit Aceton zuniichst in
5 Fraktionen zerlegt u. diese wieder weiter, so dafi 16 Fraktionen erhalten wurden. 
Aus diesen wurden 2,3 oder mehrere mit fast gleichen physikal. Eigg. wieder vereinigt 
u. weiter zerlegt, so dafi weitere Fraktionen entstanden. Die spez. Geww. der Frak
tionen u. ihre opt. Drehung steigen zunachst an u. fallen dann ab, wahrend spez. 
Refraktion u. Mol.-Gew. standig ansteigen. Die niedrigstc Fraktion entsprach dcm 
KW-stoff C10H38, die hochste dem KW-stoff C3eH ,0 oder C35H0S, walirend die Fraktionen 
mit den hochsten spezif. Geww. dem KW-stoff C28H52 entspreehen. (Buli. Soc. chim. 
France [5] 2. 802—09. 1935.) W a l t h e r .

R. Otten, Bauausfiihrungen mit Verschnitlbitumeji. (Bitumen 6. 15— 18. Jan.
1936. Hamburg.) Co n s o l a t i.

A. W. Rick, Fullstoffe fur Bitumenmassen. Die iiblichen Zusatzstoffe fur Bitumen-
massen werden bzgl. ihrer Eignung einer'krit. Betraehtung unterzogen. (Teer u. Bi
tumen 33. 390—92. 1/11. 1935.) " ‘ Co n s o l a t i .

Heinrich Rosenberg, Mikroasbest [ein faseriger (wolliger) Kleinasbest] ais Fiill- 
stoff. (Vgl. C. 1934. I. 486.) Die seit 1933 gewonnenen Erfahrungen werden mitgeteilt. 
(Montan. Rdsch. 27 . Nr. 21. 1—11. 1/11. 1935. Wien.) Co n s o l a t i .

A. R. Leye, Die Beurteilung der Verbrennung. (Vgl. C. 1936. I. 693.) Fiir die 
Beurteilung der Verbrennung mufi man kennen: Zus. des Brennstoffes (Reinkohle), der 
Verbrennungsluft, der Rauchgase u. den Anteil derKohle, der in die Rauehgase iibergeht. 
Vf. leitet hieraus LuftuberschuBzahl sowie eine Verbrennungsbilanz ab. Diese setzt sich 
aus den Faktoren (% der theoret. erzielbaren Hoehstwerte) fiir vollkommene Verbren- 
nung(C02), unvollkommene Verbrennung (CO), Kaltblasen (Rest-02) u. Entgasung (KW- 
stoffeim Rauchgas) zusammen. (Warme 59. 65—69.1/2.1936. Berlin.) Ju. S c h m i d t .

A. Graf, Erste Messungen mit einem neuen Gerdt zur quantitativen Bestimmung 
brennbare.r Gase in der Luft der obersten Erdschichten. (Osterr. Chemiker-Ztg. [N. F.] 38. 
198. 15/12. 1935. Berlin. — C. 1936. I. 1153.) Ju. S c h m i d t .

F. H. Gamer und W. E. J. Brown, Genauigkeit des Engler-Viscosimeters. (Oel 
Kohle Erdoel Teer 12. 77—79. J. Inst. Petrol. Technologists 22. 27—31. Jan.
1936. — C. 1936. I. 483.) Ju. S c h m i d t .
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Ernst Galie, Rudolf Klatt und Walter Friedl, Zur Chara kterisiemng von Kohlen- 
wassersloffen. (Montan. Rdsch. 37. Nr. 18. 1—14. 16/9. 1935. Briinn, Deutsche Techn. 
Hochseli. — C. 1936. I. 693.) B usch.

M. W ilson und Karl Neubronner, Verfahren zur Priifung von Asphaltgesteinen. 
Uber analyt. Methoden zur Feststellung eventueller Zusiitze oder Falschungen von 
Naturasphalten. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 36. 53—54. 22/1. 1936.) Co n s .

A. Maillard und A. Acker, Noliz uber die Fallung von asphaltischen Nieder- 
schldgen mit Normalbenzin. Inhaltlieh ident. mit der C. 1936. I. 696 referierten Arbeit. 
(Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 7 Seiten. 1935.) W a l t h e r .

G. H. Klinkmann, Die jhlineralbestandigke.it bituminoser Emulsionen ais Richt- 
linie ihrer Yerwendung. Vf. beschreibt ein Emulsionsstabilometer, welches gestattet, 
das Verh. einer Emulsion zu einem beliebigen Gestein zu priifen. Das Wesen des 
Stabilometers besteht darin, daB die Emulsion von unten durch eine in einer Glasróhre 
befindliclien Saule des feingesiebten Gesteins dringt u. je nach ihrer Bestandigkeit in 
yerschiedener Hóhe brioht, wodurch dem Nachdringen von frischer Emulsion Stillstand 
geboten wird. Aus der Anzahl ccm yerbrauehter Emulsion erreehnet sich die sog. Be- 
standigkeitszahl. Vf. teilt Vers.-Ergebnisse mit u. gibt eine Theorie der Brechung. 
(Bitumen 5. 206— 12. Dez. 1935. Mailand.) CONSOLATI.

Franęois Sales Woidich, Frankreieh, Slabilisierung bituminoser Kolilen. Um die 
Oxydation der Kohle bei der Zerkleinerung, Klassierung u. dgl. zu yerhindern, behandelt 
man sie in einem Stroni inerter, auf etwa 100° erhitzter Gase, z. B. Rauchgas, oder 
bespriiht sie mit Teer- oder Mineralólen. (F. P. 786 845 vom 31/5. 1934, ausg. 10/9.
1935.) D e r s i n .

Joseph C. Nelms, East Cleveland, Ohio, V. St. A., Erhohung des Ascheschmelz- 
punktes und Verbesserung der Brenneigenschaften von Kolilen. Ein Flussigkeitsgemisch, 
das 3—6% des Gewiehtes der Kohlenasehe an A120 3 u. Na2Si03 in geringerem Ver- 
hiiltnis zur Kohlo enthalt, wird durch Aufspritzen od. dgl. auf die Oberflache der 
Kolilen gebracht, so daB auBerdem nach dem Trocknen ein wasserabweisender Uberzug 
yorhanden ist. (A. P. 2 016 821 vom 22/10. 1932, ausg. 8/10. 1935.) H a u s w a l d .

Alfred Oberle, Washington, D . C., V. St. A., Verkokung von Kohle. Feingemahlene 
Kohle wird mit uberhitztem Hg-Dampf durch eine Yerkokungsschlange geblasen u. 
darauf in einen Fraktionierturm geleitet, aus welchem dio Teerdampfe entweichen u. in 
dem sich unten fl. Hg u. auf diesem der Koks absetzt. Dieser wird mittels einer Schnecko 
kontinuierlich entfernt. In gleicher Weise kann aueh eine Vergasung der Kohle erfolgen, 
indem mit dem //y-Dampf iiberhitzter W.-Dampf eingeblasen wird. (A. P. 2015  085 
yom 14/5. 1930, ausg. 24/9. 1935.) D e r s i n .

Edgar W illiam Brocklebank, Cannock, W illiam Bertram Mitford, Chessington, 
und Cecil Howard Lander, London, Verkokimg von Kohle. Zur Herst. eines festen, 
rauehlosen, nicht backenden Brennstoffs wird ein Gemisch von backender u. nicht 
backender Kohle mit >10%  Asche fein gemahlen u. mit einem Luftstrom in auf 65° 
erwarmte Teerólruckstande eingeblasen, bis der Kohlegeh. der Mischung etwa 50% 
betragt. Diese wird anschlieflend in einem geneigten Drehofen yerkokt. (E. P. 435187  
yom 9/3. 1934, ausg. 17/10. 1935. Zus. zu E. P. 411 556; C. 1935. 1. 3370.) D e r s i n .

Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H ., Bochum, Verkokung von Kohle. Bei der Ver- 
kokung yon Kohlo in diskontinuierlieh beschickten Horizontalkammern sollen Gas- 
absaugrohre durch Offnungen in der Decko in die Kohlo eingetrieben werden u. so lango 
in der Charge yerbleiben, bis der Kokssaum yon der Oberflache der Kohlenmasse her 
solche Tiefe erreicht hat, daB wahrend der ubrigen Garungszeit ein Einstiirzen der 
Łoeher nach Entfernung der Rohre nicht mehr erfolgen kann. (E. P. 435 512 vom 21/12.
1934, ausg. 17/10. 1935. D . Priorr. 22/12. 1933 u. 22/5. 1934.) D e r s i n .

H. A. Brassert & Co. Ltd. und Herman Alexander Brassert, London, Ver- 
kokung von Kohle. Man erhitzt eine Schicht Kohle in einer horizontalen Koksofen- 
kammer aus feuerfesten Steinen, wie Siliciumcarbid, geschm. Tonerde u. dgl., haupt- 
sachlich von unten auf die Verkokungstemp. u. spritzt wahrend der Verkokung fl. 
KW-stoffe auf die Beschickung. Die Ole werden gespalten, u. man erhalt einen guten 
metallurg. Koks. (E. P. 434 737 vom 8/3. u. 15/3. 1934, ausg. 3/10. 1935.) D e r s i n .

Arthur Erich Vogt, Frankreieh, Herstellung von Halbkoksbriketts. Man preBt feine 
Steinkohle in eiserne Formen u. erhitzt diese auf Schweltemp. Man erhalt einen rauchlos 
yerbrennenden, harten Halbkoks, der reieh an fliichtigen Bestandteilen ist. (F. P. 
792 303 yom 10/7. 1935, ausg. 28/12. 1935. D . Prior. 10/7. 1934.) D e r s in .
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W illiam  W. Odell, Chicago, UL, V. St. A., Herstdlung von Brcnngas. Carbu- 
ricrtes Schwachgas (z. B. Abgase von Verbrennungskraftmaschinen) wird mit wenig 
Dampf iiber k. Kontaktmasse geleitet, wobei die KW-stoffe in ein Reicligas iibergefiihrt 
werden, das freien U2 enthalt, der die Stiekoxyde des Schwacbgases zu N2 reduziert. 
(A. P. 2 025 071 Tom 2/10. 1930, ausg. 24/12. 1935.) H a u s w a l d .

M etallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung ron Starkgas aus 
bituminóser oder enigaster Kohle nach Patent 592223, dad. gek., daB Brennstoffstaub 
oder feinkómige Brennstoffe unter liobem Druck in der Schwebe yergast werden. Die 
Zufuhr des Vergasungsmittels, z. B. 0 2 in Mischung mit W.-Dampf u. C02, wird zweck- 
maBig period, unterbrochen, um die Vergasungsruckstande aus der Vergasungszono 
abzufiiliren. (D. R. P. 616 980 KI. 24e vom 28/3. 1930, ausg. 9/8. 1935. Zus. zu

M etallgesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: Friedrich Danulat), Frankfurt a. M., 
Erzeugung eines entgifteten Starkgases durch Vergasung von bituminósen Brennstoffen 
oder Entgasungsruckstaiiden unter erhohteni Druck nach Patent 592223, dad. gek., 
daB die Druckvergasung mittels Luft u. zur Bldg. wesentlieher Mengen Metkan u. 
anderer KW-stoffverbb. ausreiehenden W.-Dampfmengen erfolgt u. daB CO u. N2 in 
einer nachgeschalteten Gaszerlegungsanlage aus dem erzeugten Gas entfernt werden. 
Das abgetrennte CO kann katalyt. in Methan u./oder H, umgesetzt u. dem Starkgas 
vor oder nach der Zerlegungsanlage wieder zugemischt werden. (D. R. P. 624169  
KI. 24e vom 9/1. 1934, ausg. 15/1. 1936. Zus. zu D. R. P. 592 223; C. 1934. I.

Chemical Engineering und W ilton’s Patent Furnace Comp. Ltd, Thomas 
Owston W ilton und Norman W ilton, London, Reinigung von KohUndestillations- 
gasen. Dem Rohgas wird uber die fiinf- bis siebenfache Menge des im Gas normaler- 
weise enthaltenen NH, an gasfórmigem NHn zugesetzt u. dem Scrubber zugeleitet, in 
dem infolge des hohen NH3-Geh. H2S, C02 u. andere Verunreinigungen absorbiert 
werden. Aus der Waschfl. wird der grófite Teil des H2S u. C02 durch Erhitzen aus- 
geschieden u. hierauf NH3 im Kreislauf ais trockenes NH3 dem noch ungereinigten 
Kohlengas wieder zugefugt. Dieses erfolgt automat, in Abhangigkeit von der 
Menge des zu reinigenden Dest.-Gases. H2S kann nach Abtrennung aus der NH3- 
lialtigen Fl. in einem C L A U S -O f e n  auf Schwefel yerarbeitet werden. (E. P. 439 974 
vom 19/6. 1934, ausg. 16/1. 1936.) H a u s w a l d .

Lodge-Cottrell. Ltd., Birmingham, und Jens Orten Boving, St. Loenards 
(Hertfordshire), Behandlung von Feuergasen industridler Anlagen. Bas. Oxyde oder 
Carbonate, wie gebramiter oder geloschter Kalk oder CaC03, werden entweder ober- 
halb des Feuers ais feinverteilter Staub in die Feuerungsanlage eingefiihrt oder in 
einen Teil der Gasabfiihrung. Die Temp. zwischen 500—900° begunstigt die Rk. 
zwischen dem zu entfernenden S 02 u. den festen Rk.-Stoffen. Nach dieser Behandlung 
werden Staub u. die festen Rk.-Stoffe aus dem Gasstrom auf mechan. oder elektr. 
Wege abgeschieden. (E. P. 435 560 vom 23/3. 1934, ausg. 24/10. 1935.) H a u s w a l d .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf (Erfinder: Julius Wieland,
Dortmund), Gewinnung von Benzolkohlenwasserstoffen aus Kohlendestillationsgasen 
mittels Wasehol, dad. gek., daB ein Teil des Waschóles fortlaufend durch Hydrierung 
regeneriert, hierauf Yon Leichtólen befreit u. in den Kreislauf zuriickgefuhrt wird, 
wobei die Anreieherung von pechartigen Prodd. sowohl durch die Ztiruckfiikrung 
des regenerierten, ais auch durch Hinzufugen von frischem Wasehol ais Ersatz des 
ausgeschiedenen Waschóles unterhalb der fiir die Hydrierung schadlichen Grenzen 
gehalten wird. —  Ais Katalysatoren gelangen die Ca-Salze der Hj,Mo04 u. H,WO., bzw. 
dereń S-Verbb. entweder fiir sich oder in Mischung miteinander zur Anwendung. Zur 
Hydrierung wird ein Teil des bereits gereinigten Koksgases benutzt, das nach Durch- 
gang durch die Hydrieranlage vor der S-Reinigung dem urspriinglichen Gasstrom 
wieder zugesetzt wird. (D. R. P. 624321 KI. 26d vom 19/1.1933, ausg. 20/1.
1936.) H a u s w a l d .

Hanlon-Buchanan, Inc., iibert. von: Charles L. Thompson, Thomas S. Bacon 
und Joseph E. Bludworth, Eastland, Tex., V. St. A., Oxydieren von Kohlenwasserstoffen 
in der Gasphase mit geringen Volummengen an 0 2 (0,5—3°/o) u- groBeren Volum- 
mengen eines Verdunnungsgases bei lióheren Tempp. (700° F) u. vorteilhaft unter 
Druck (200 Pfund). Ais Verdiinnungsgase finden vorzugHweise die unkondensierbaren 
Rk.-Prodd. Yerwendung. C02 u. I!„ storen nicht. Man erhalt bei der Oxydation von

D. R. P. 592 223; C. 1934. I. 2531.) H o r n .

2531.) H o r n .
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Naturgas z. B. CH fi, 0 2IIa0, C'II20, Aceton. Der KW-stoff-Geh. soli etwa 10—40°/o 
bctragen. (A. P. 2 004 714 vom 23/7. 1931, ausg. 11/6. 1935.) K ónig.

Carbide & Carhon Chemicals Corp., New York, iibert. von Granville A. Per- 
kins, South Charleston, W. Va., V. St. A., Ablrennen von Diolefinen aus Kohlenwasser- 
stoffgemischen. Hierzu ygl. Can. P. 329 043; C. 1935- I. 1806. — Zu erganzen ist: 
Aus einer zwischen — 5,6 u. — 4,6° sd., yerfliissigten KW-stoff-Fraktion (Crack - 
destillat) von Petroleum) erhalt man eine Menge an Butadien-SO^Additionsprodd., 
die der anfanglich yorhandenen Menge Butadien entspricht. (A. P. 1 993 681 voin 
24/4. 1931, ausg. 5/3. 1935.) D o n l e .

Union Oil Co., Los Angeles, iibert. von: Kenneth Kingman, Palos Verdes 
Estates, Cal., V. St. A., Enlwdsserung von noimal gasformigen KW-stoffen. Man misclit 
yerflussigte, normal gasformige, vornehmlieh aus Paraffin-KW-stoffen (Propan) 
bestehende Gemisehe, die zur Abtrennung von Wachs aus Olen Verwendung finden 
sollen, mit einem Trockenmittel u. trennt hierauf die fl. Prodd. yon dem das W. ont- 
haltenden Trockenmittel (H2S 04, NaOH -f CaO, CaCl2 u. a.). Dieser Entwasserung 
kann eine Dest. yorausgehen, die bei Tempp. u. Drucken durchgefiihrt wird, boi denen 
der Dampfdruck des W. so gering ist, daB nur Mengen bis zu 1% mit den KW-stoffen 
iibergehen. An Stelle des yerfliissigten kann auch der gasformige KW-stoff in einem 
mit dem Trockenmittel beschickten Turm entwassert werden. Auch kann die Ent
wasserung durch Filtration unter Verwendung eines aus kieselsaurehaltigem Materiał 
bestehenden Capillarfilters bewirkt werden. Hierdurch yereinigen sich die fein yerteilten 
Teilchen des W. zu gróBeren Tropfen, die leicht zu entfernen sind. (A. P. 1 988 740 
vom 21/8. 1933, ausg. 22/1. 1935.) P r o b s t .

John D. Brady, McPherson, Kan., V. St. A., E nlvjasse.rn von Roholemidsionm. 
In den oberen, von zwei miteinander yerbundenen Behaltern wird Rohól unter Druck 
eingeleitet. Im unteren wird es erwarmt u. aus diesem werden 01 u. W. abgeleitet, 
wahrend abgeschiedenes Gas aus dem oberen Behalter entweicht. Dabei werden 01- 
abfluB u. der ZufluB der Rohólemulsion derart miteinander gekoppelt, daB stets etwa 
die glefche Olmenge in den Behaltern yerbleibt. (A. P. 2 009 646 vom 19/4. 1932, ausg. 
30/7. 1935.) Ju. Sc h m id t .

W illiam Robert Mobley, Miami, Fla., V. St. A., Olreiniger. Um Erdol von Sand, 
Salzwasser u. anderen Verunreinigungen zu befreien, wird es in einer ganz mit Fl. ge- 
fiillten Gegenstromkolonne mit W. gewaschen, wobei eine Trennung durch die ver- 
schiedenen D.D. yon 01 u. W. erzielt wird. Die Kolonne ist in der Art einer Kapsel- 
kolonne mit einer Anzahl Boden ausgeriistet, durch dio eine gute Durchmischung von 
01 u. W. gesichert ist. (A. P. 2 009 510 vom 29/12. 1930, ausg. 30/7. 1935.) Jii. S chm .

Artilleriedepartement der kóniglichen Armeeverwaltung, Stockholm, Schwe- 
den, Spalłen von Kohlenwasserstoffen oder anderen organischen V erbindungen. Die KW- 
stoffe o. dgl. werden ais Gas oder ais Fl. bei erhóhter Temp. u. gegebenenfalls bei 
erhóhtem Druck mit einem Katalysator in Beriihrung gebracht, der aus einer porigen 
M. mit groBer Kontaktflache besteht u. der ein Gomisch geeigneter Mengen von 
positiyen u. schwer oder nicht reduzierbaren negatiyen Oxyden mit hohem F. enthalt.
— Ais positive Oxyde kommen ein oder mehrere Oxyde von Al, Fe, Cr, Ti oder Zr 
in Frage. Negative Oxyde sind die des Si, Mo oder W, die einzeln, zu zweien oder alle 
drei gleichzeitig benutzt werden. Soli z. B. Cymol in Toluol u. Propylen iibergefiihrt 
werden, so wird das Cymol in Gasform bei erhóhter Temp. iiber einen Katalysator 
geleitet, der AI20 3 (10—50 Gewichts-%) u. S i02 (90—50 Gewichts-%) enthalt. 
(Schwed. P. 84830 vom 23/3. 1932, ausg. 12/11. 1935.) D r e w s .

Henry C. Pennrich, New York, N. Y., Spaltierfahren. Das yorgewarmte Rohol 
wird mit mehreren h., von Spaltschlangen kommenden Spaltprodd. gemischt u. in 
einen Verdampfer geleitet, in dem eine Trennung in Oldampfe u. in Riiekstandsól erfolgt. 
Das letztere wird unter Druckverminderung u. unter Einleiten von W.-Dampf in einer 
Kolonne dest. u. das Destillat erneut einer Spaltschlange u. aus dieser dem oben ge- 
nannten Verdampfer zugefiihrt. Die Oldampfe gelangen in eine Kolonne, wo sie in 
Leichtol, Kerosin u. Gasol zerlegt werden. Die beiden letztgenannten Fraktionen 
werden je einer Spaltschlange zugefiihrt u. hier mit den in einer Heizschlange iiber- 
hitzten Abgasen des Verf. gemischt u. zusammen mit dem Rohól in den oben genannten 
Verdampfer eingefiihrt. (A. P. 2016 651 yom 17/9. 1932, ausg. 8/10. 1935.) D e r s in .

Cross Development Corp., iibert. von: Guy N. Harcourt, Kansas City, Mo., 
V. St. A., Spaltverfahren. Bei der aus Spaltschlange, Rk.-Kammer, Verdampfer, 
Dephlegmator u. Raffinierkolonne bestehenden Anlage soli nur ein Teil der aus dem
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Dephlegmator austretcnden Dampfe in die Kolonne gefiihrt werden, wahrend der Rest 
der Dampfe unmittelbar kondensiert u. ais fl. Kondensat von oben in die Kolonne durch 
eine Brause wieder eingefuhrt wird. Dadurch soli die Trennung der Bzn.-Dampfe von 
hohersd. Anteilen yerbessert werden. (A. P. 2017  860 vom 7/5. 1925, ausg. 22/10.
1935.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Edwin F. Nelson, Chicago, III., 
V. St. A., Spaltucrfahren. D a s  Ol wird unter Druck durch eine erhitzte Spaltschlange 
u. in eine von auBen nicht beheizte, zylindr. Rk.-Kammer geleitet, in der es in ein zentral 
angeordnetes, oben u. unten offenes Rohr tritt, u. aus der unten das 01 ohne Bldg. eines 
Fl.-Spiegels abgezogen wird, wahrend die Dampfe oben zu einer Fraktionierkolonne ent- 
weichen. Durch das Einsatzrohr sollen die Oldampfe gezwungen werden, einen Iangen 
Weg durch die Kamraer zuriickzulegen. Dadurch sollen sie weitergehend gespalten 
werden ais die fl. Anteile. (A. P. 2 016 386 vom 24/4. 1933, ausg. 8/10. 1935.) D e r s i n .

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: Richard F Trow, Port Arthur, Tex., 
V. St. A., Spallverfahren. Vorgewarmtes, hoehsd. Rohól wird unter milden Druck- u. 
Temp.-Bedingungen durch eine Spaltschlange gefiihrt u. in einen Dephlegmator ge
leitet, wo es mit den li. Oldampfen, die von einer Spaltkammer kommen, gemischt u. 
dest. wird. Die aus dem Dephlegmator austretenden Oldampfe gelangen in eine Fraktio
nierkolonne, aus der die Leichtóldiimpfe der Kondensation zugefuhrt werden, wahrend 
ein hier gewonnenes hohersd. 01 von Gasólcharakter einer zweiten Spaltschlange unter 
hóherem Druck u. bei hoherer Temp. zugefuhrt wird. Aus dieser geht das 01 in eine 
Reihe von Spaltkammem, dereń letzte an den oben erwahnten Dephlegmator an- 
geschlossen ist. Das Riickstandsól der ersten Spaltkammer wird in einer weiteren Heiz- 
schlange auf Spalttemp. erhitzt u. dann unter Druckverminderung in eine Fraktionier
kolonne eingefuhrt, die zur Dest. des Riickstandsóles dient. Aus einer weiteren Spalt
kammer wird ein noeh weiter umgewandeltes Riickstandsól abgezogen u. ebenfalls in die 
unter niedrigem Druck stehende zuletzt genannte Kolonne eingefuhrt, aus der ver- 
schiedene Destillate u. ein Riickstandsól abgefiihrt werden. (A. P. 2 018 475 vom 4/5.
1933, ausg. 22/10. 1935. D e r s i n .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, N. J., iibert. von: Pike H. Sullivan, 
New Roohelle, N. Y., V. St. A., Spaltverfahren. Schweról wird unter milden Temp.- 
Bedingungen von z. B. 800—900° F, aber unter hohem Druck von iiber 35 at in fl. Phase 
gespalten u. fraktioniert. Ein hier gewonnenes Mittelól wird in der Dampfphase ober- 
halb 900° F  gespalten u. in Gas, Bzn. u. hohersd. Anteile zerlegt. Das Gas wird in eine 
aus //„ u. CIIi bestehende Amigas*- u. in eine Olefine enthaltende Reichgasfraktion ge- 
trennt. Das Reichgas wird dem Schweról bei der Spaltung zugemischt u. zu fi. KW- 
stoffen polymerisiert. (A. P. 2017  874 vom 26/10. 1934, ausg. 22/10. 1935.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Harold Sydnor, Elizabeth, N. J., 
V. St. A., Spallterfahren. Rohól wird durch Dest. in Leicht- bzw. Schwerbenzin u. 
Riickstandsól zerlegt. Das Schwerbenzin wird in einer Spaltschlange auf Spalttemp. 
erhitzt u. in eine Rk.-Kammer eingefuhrt, wahrend ein in dem glcichen Verf. gewonnenes 
Gasól eine 2. auf etwas niedrigere Temp. ais die 1. Schlange erhitztc Spaltschlange 
durchlauft u. ebenfalls in die Rk.-Kammer eingeleitet wird. Das h. Oldampfgemiseh 
tritt in einen Verdampfer u. wird kurz vor diesem mit dem h. Riickstandsól der fraktio- 
nierten Dest. vermischt. Die Spaltprodd. werden fraktioniert u. die Leichtóldampfe zur 
Kondensation gebracht, wahrend die Gasólfraktion der 2. Schlange zugefuhrt wrird. 
(A. P. 2015  733 vom 20/3. 1931, ausg. 1/10. 1935.) D e r s i n .

Edward Sucharda und „Polmin“ Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych, 
Polen, Iiaffination von Produkten aus Róhpetróleum, Wachsen, Fellen und Olen, dad. 
gek., daB man dieselben bei Temp. von 100—200° allmahlich mit FeS04 oder einzeln 
mit H„S04 u. Eisenoxyd behandelt u. ais Verdiinnungsmittel Sand, Gips, Kieselerde usw. 
hinzugibt. (Poln. P. 20 674 Tom 9/2. 1933, ausg. 7/12. 1934.) K a u t z .

Sinclair Refining Co., New’York, N. Y., iibert. von: Clarence R. M cKay imd 
John H. Smith, Sand Springs, Okla., V. St. A., Rajfination von Mineralólen. Nach 
der Behandlung mit Saure werden die Ole mit zur Tollstandigen Neutralisation nicht 
ausreiehenden, geringen Mengen Metallhydrosyden, wie Ca(OH)2, zweeks Ausflockung 
von kolloidal suspendiertem Sauresehlamm versetzt. Der Saureschlamm wird ab
getrennt u. das ldare 01 mit Adsorptionsmitteln neutralisiert, wobei das 01 etwas, 
z. B. bei Maschinenólen auf etwa 70°, erwarmt wird. (A. P. 2022358  vom 26/3. 1930, 
ausg. 26/11. 1935.) Ju. S c h m i d t .
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Soc. d’fitudes & Realisation ,,Ereal“, Bclgien, Raffination von Kohlenirnsser- 
stoffólen. Diese, insbesondere Loicbtółe, werden mit aromat. Sulfosauren, wie Bzl.-, 
Toluol-, a- u. /3-Naphthylsulfonsauren oder Naphthylpolysulfonsiiuren zwecks Ent- 
femung von zur Harzbldg. neigenden Di- u. Polyolefinen behandelt. Zur Behandlung 
werden die Dampfe der K W-s toffole (wasserfrei) durch alkoh. Lsgg. der Sulfonsauren 
geleitet. Es tritt auch eine Entsehwefelung der Ole ein. Es konnen auch aliphat. Sulfon
sauren, wie Methylschwefelsaure, verwendet werden. (F. PP. 787 470 u. 787 471 vom 
16/3. 1935, ausg. 23/9. 1935.) Ju. S c h m id t .

Frederick W. Stone und James N. Garrison, Cleveland, O., V. St. A., Re- 
generieren von Natriumplumbitlósungen. Lsgg. von Na2Pb02, die zum Reinigen von 
Petroleumprodd. dienten, sind durch 01, S, S-Verbb. usw. verunreinigfc. Diese ver- 
unreinigten Lsgg. werden erhitzt, um das 01 an der Oberflache abzuscheiden u. dann 
unter Riihren mit Luft vermischt, wobei zweckmaBig der Lsg. frisches NaOH zu- 
gesetzt wird. (A. P - 2 022 550 vom 11/11. 1933, ausg. 26/11. 1935.) H orn.

Texas Comp., New York, N. Y., iibert. von: Edwin R. Cox, Los Angeles, Calif., 
Gewinnung von Benzin aus Erdga-s. Erdgas wird in einer Kolonne durch Waschól 
von hóheren KW.-Stoffen befreit u. diese werden aus dem Waschól stufenweise 
ausgetrieben. Die hierbei anfallenden leichtesten Fraktionen werden in die Wasch- 
kolonno unterhalb der Zugabestelle fiir das rohe Erdgas wieder eingefiihrt. Man erhalt 
so direkt ein Bzn. ohne leichte Anteile mit zu hohem Dampfdruck, ohne einer besonderen 
Stabilisieranlage zu bediirfen. (A. P. 2 0 02340  vom 30/9. 1930, ausg. 21/5.
1935.) Ju. S c h m id t .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Jacąue C. Morrell, Chicago, HI., 
V. St. A., Behandlung von Kohlenwasserstoffólen. Gasfórmige Spaltprodd., insbesondere 
Benzindampfe, werden unter Zusatz von NH3 durch geschmolzene Alkahmetalle ge
leitet. Hierdurch werden die Benzindampfe entschwefelt u. die ungesatt. Verbb. teil- 
weise abgesattigt, so daB nicht zu Harzbldg. neigende Benzine erhalten werden. (A. P. 
20 0 2  747 vom 30/1. 1931, ausg. 28/5. 1935.) " Ju. S c h m id t .

Buffalo Electro-Chemical Comp., Buffalo, N. Y., iibert. von: Max E. Bretschger, 
Buffalo, und Ernest A. Bosing, Long Beach, V. St. A., Behandlung von Kohlenivasser- 
stoffen. Aromaten enthaltende KW-stoffgemische werden zur Verhinderung der Harz
bldg. u. Yerfarbung mit H20 2 u. H2S 04 behandelt, wrobei die Konz. der H2SO., so be- 
messen wird, daB eine Rk. mit den Aromaten nicht eintritt, sondern nur die zur Harz
bldg. neigenden Stoffe, -wie Diolefine u. S-Verbb., entfernt werden; z. B. wird mit einer 
Saure von 60° Bś gearbeitet. (A. P. 2 004 849 vom 21/3. 1932, ausg. 11/6.
1935.) Ju. S c h m id t .

Texas Comp., New York, iibert. von: Charles C. Towne, Poughkeepsie, N. Y., 
V. St. A., Druchmrmebehandlung von Kohlenwasserstoffólen. Bzn. oder Gasóle werden 
durch Behandlung uber gesehmolzenem Selen bei 400—600° u. Drueken iiber 20 at, so 
daB mindestens ein Teil der Prodd. fl. iiber dem Kontakt verbleibt, in klopffestes Bzn. 
umgewandelt. Der Kontakt kann in mehreren Rk.-Kammem angeordnet sein; die in 
der ersten Rk.-Kammer entwiekelten Dampfe werden dann iiber die folgenden Kontakte 
geleitet. (A. P. 1 9 9 7 1 5 9  vom 6/2. 1932, ausg. 9/4. 1935.) Ju. S c h m id t .

John Edward Hackford, London, England, Herstdlung von Motortreibmittdn aus 
Teerólen oder Teeróldestillaten. Diese werden durch Waschen mit Saure u. Alkali von 
Teersauren u. -basen befreit u. darauf in der Dampfphase bei 540—650° gespalten. Aus 
den Rk.-Prodd. werden Leichtole u. Naphthalin entfernt, worauf die Riickstande in 
die Spaltanlage zuriickgeleitet werden. (E. P. 439 036 vom 29/3. 1934, ausg. 27/12. 
1935.) Ju . S c h m id t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm  Wenzel, 
Mannheim), Geruchlosmachung von Auspuffgasen des Dieselmotors, gek. durch die Kon- 
taktbehandlung der noeli h. Gase mit einem Katalysator, bestehend aus Cu0-Mn02 
oder aus einem Manganit eines Schwermetalles. (A. P. 2 025140 vom 25/10. 1930, 
ausg. 24/12. 1935. D. Prior. 31/10. 1929.) H a u s w a l d .

W alter Villa Gilbert, London, Schmiermitlel. Zur Verhinderung der Korrosion, 
besonders bei Verbrennungsmaschinen, setzt man dem Schmieról neutrale oder bas. 
Chromate zu, die entweder in dem 01, z. B. Ricinusól, verteilt, oder in einer Emulsion 
gel. werden. (Aust. P. 20 574/1934 vom 14/12. 1934, ausg. 3/10. 1935.) D e r s i n .

Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja11 Akt.-Ges., Hugo Burstin und 
Józef W inkler, Polen, Gewinnung von hochmolekularen Icolloidalen Kohlenwassersloffen. 
Ais Ausgangsmaterial werden Riickstande der Naphthadest., bituminóse Prodd. usw.
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yerwandt. Ais Losungsm. oder selektiyes Adsorptionsmittel, welches die lioehmole- 
kularen kolloidalen KW-stoffe extrahieren soli, gibt man Bzn., Bzl., Alkohole, Ather, 
Ketone, Ester oder Gemisohe derselben hinzu. Dio erhaltenen KW-stoffe dienen ais 
Mittel zum Herabsetzen des Erstarrungspunktes yon Schmierolen. (Poln. P. 20 630 
Tom 25/10. 1932, ausg. 1/12. 1934.) K a u t z .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, N. Y., iibert. yon: Henry 
L. Cox, South Charleston, W. Va.. V. St. A., Herstellung von f}-Chlorathyl-f}-chlor- 
dthozydthyldther (I) der Formel C1CH2-—CH„—O—CH,—CH2—O—-CH2—CH2C1. Man 
laBt auf Athylenchlorliydrin oder Athylenozyd Cl u. C„Hit yorteilhaft in Ggw. von W., 
bei Tempp. zwischen 20—100° einwirken u. erhalt I ais hochsd., wasserunl. PI., Kp.10 
118°, Kp.760 230°, D.20 1,197. Verwendung zur Herst. von Schmiermitteln, ais Losungs- 
u. Eztraktionsmittd, besonders fiir Ole u. KW-stoffe. (A. P. 2 017 811 Tom 17/4. 1934, 
ausg. 15/10. 1935. F .P . 788 281 yom 3/4. 1935, ausg. 7/10. 1935. A. Prior. 17/4.
1934.) K o n ig .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Entparaffinieren von Kohlenwasser- 
stoffólen. Diese werden mit Losungsmm. verd., die schwerer sind ais das abzuscheidende 
Paraffin, wie Tetrachlorkohlenstoff, Diclilorathan, DicMorfluormethan, Tribrommethan, 
Dichlorathylen, Tridilorpropylcn, Chlorbenzol, Toluol, abgekiihlt u. mit 0,01—5,0% 
eines Stoffes oder von Stoffgemischen yersetzt, die die Abscheidung des Paraffins be- 
giinstigen. Hierzu sind geeignet: 1. asphaltartigc Stoffe, wie sie durch Oxydation yon 
Erdol bei hohen Tempp. oder durch Fallen aus Erdol mit gasfórmigen KW-stoffen, 
Alkoholen, Ketonen o. dgl., oder ais Dest.- oder Spaltriickstande yon KW-stoffen er
halten werden. 2. Kondensationsprodd. aus Paraffin, wie sio nach Chlorierung iiber 
kondensierend wirkenden Katalysatoren eventuell unter Zusatz yon Aromaten erhalten 
werden. Es kann auch vor der Kondensation eine teilweise Dechlorierung zu Olefinen 
yorgenommen werden, oder es wird das Paraffin direkt unter dem EinfluB elektr. Ent- 
ladungen kondensiert. 3. Kondensationsprodd. yon Spaltprodd. 4. Dest.-Riiekstando 
O-haltiger organ. Verbb. mit mindestens 10, besser 15 C-Atomon, wie von Alkoholen, 
Ketonen, Aldehyden, Estem, Fettsauren, Glyceriden, z. B. Stearin, Baumwollsaatol. 
5. Salze mehrwertiger Metallo (Al, Pb, Ni, Mg) yon Fettsauren, wie Stearate, insbesondero 
Salzo von durch Oxydation von KW-stoffen erhaltenen Fettsauren. 5. Stoffe wie 
Degras, Lanolin, Ester yon Alkylolaminen, wie Triśithanolamin. (F. P. 784570 yom 
22/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. A. Prior. 15/6.1934.) Jii. S c h m id t .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Enlparaffinieren von KoMenwasser- 
stoffolen. Hierzu sollen ais Losungsm. fiir die Ole Dihalogenyerbb. ungesatt. KW-stoffe 
mit 2—4 C-Atomen yerwendet werden, wie Dichlorathylen, Dichlorpropylen, Dichlor- 
butylen u. die entsprechenden Br- u. F-Verbb. Besonders geeignet sind Gemische 
von Dichlorathan, Dichlorpropan oder den entsprechenden Br- oder F-Verbb. einer- 
seits (I) u. CC14, Dichlorathylen, Trichlorathylen, Dichlorpropylen, Triehlorpropylen 
oder den entsprechenden Br- oder F-Verbb. andererseits (II) im Vcrhaltnis I zu II 
wie 40—80 zu 60— 20. Insbesondere wird ein Losungsm. mit 25% CC14 erwahnt. Dio 
Abtrennung des Losungsm. aus den Prodd. erfolgt durch Vakuumdest. oder durch 
W.-Dampfdest., unterhalb des Kp. des Losungsm., wobei das anfallende feuchte 
Losungsm. durch nochmalige Dest. getroeknet wird. (F. P. 790 853 vom 3/6. 1935, 
ausg. 28/11. 1935. A. Priorr. 14., 19. u. 28/7. 1934.) Jii. S c h m id t .

Thermal Industrial and Chemical (T. I. C.) Research Co. Ltd., England, 
Herstellung von Straflenteeren. Entwasserto Teere, wie Vertikalofenteere, werden zwecks 
Dest. der leiehter sd. Anteilo auf etwa 350° erhitzt. Der Ruckstand wird einer W.- 
Dampfbehandlung unterworfen, welche eine ólige Fraktion hefert. Diese wird mit 
H2S04 bei erhohter Temp. behandelt, wobei sich zwei Phasen bilden, von denen dio 
eine fett- u. paraffinhaltige Stoffe, die andere gummiartige Stoffe aufweist. Diese zweite 
Phase wird abgetrennt, neutrahsiert u. hierauf mit der ersten Fraktion u. dem festen 
Dest.-Ruckstand yermischt. (F .P . 787511 vom 18/3. 1935, ausg. 24/9.1935. E. Priorr. 
10/5. u. 14/7.1934.) H o f f m a n n .

Ernst Koch, London, Herstellung bituminoser StrafSenbaustoffe durch Vermischen 
yon Kohlenteer mit Erdalkali- oder Erdmetallseifen der hohermolekularen organ. 
Carbonsauren, yorzugsweise Fettsauren. Auch bas. Salze dieser Sauren konnen yer
wendet werden. Desgleichen lassen sich auch die Salze ungesatt. Fettsauren, yorzugs
weise des Tallóls oder des Trans yerwenden. (Oe. P. 143 650 vom 11/8. 1933, ausg. 
25/11.1935.) H o f f m a n n .
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Patent and Licensing Corp., New York., N. Y., iibert. von: Harold L. Levin,
N u t l e y ,  N .  J., V. St. A., Wasserfeste Mischung fiir Fuflbodenbdag, bcsteht aus einer 
stabilen Bitumendispersion, z. B. 55—60% Asphalt vom F. 100—200° F., 35 bis 
40°/0 W. mit geringen Zusatzen eines Dispersionsmittels, wie kolloidaler Ton, Bentonit, 
Casein, Seife o. dgl., S i02-haltigem Sand, der durch ein Sieb von 20—80 Maschen 
pro Quadratzoll hindurchgelit, u. SiO„-Pulver, das durch ein Sieb von 100—200 Maschen 
pro Quadratzoll hindurchgeht. Man nimmt 75—175 Teile der Dispersion, 200 bis 
300 Teile gróberen Sand, 50—100 Teile Si02-Pulver. Statt S i02 kann man sonstige 
saurebestiindige Stoffe verwenden. (A. P. 1 9 91755  vom 31/12. 1930, ausg. 19/2.
1935.) N i t z e .

Cyprien Sicaire Maigre, Frankreich, Unterlegungsmasse fiir Parkeltfu/3bdden, be- 
stehend aus einem Gemisch aus einer Bitumenemulsion u. Sand oder Korkpulver 
oder -schrot. (F. P. 787282 vom 16/6. 1934, ausg. 19/9. 1935.) H o f f m a n n .

W. L. Nelson, Petroleum refinery engineering. New York: Mc Graw-Hill. (o. J.) (655 S.)
8». 6.00.

XX. Sprengstoffe. Zundwaren. Gasschutz.
Martin Forster, Chemie in der modemem Kriegsfiilirung. tlbcrsicht uber die 

Arbeitsgebiete der Chemio im Rahmen des modernen Krieges (Herst. von Spreng- 
stoffen, Giftgasen, Vernebelungsstoffen, Brandbomben, Gasmasken usw.) (Current. 
Sci. 6. 536—38. Jan. 1936.) P a n g r i t z .

Aktiebolaget Swedish Invention Corp., Stockholm, Scliweden, Sprengstoffe. 
Akt. Kohle laBt man 0 2 abgebende Stoffe u./oder explosive Stoffo bei yorzugsweise 
geringerem ais Atmospharendruek absorbieren, so daB ycrhaltnismaBig groBe Mengen 
davon aufgenommen werden. — Ais 0 2 abgebende Stoffe werden genannt Perchlor- 
saure, Perchlorate, Chlorate, Nitrate, fl. Luft oder fl. 0 2. Geeignete Explosivstoffe 
sind Nitroglycerin, Tetranitromethan o. dgl. Gegebenenfalls kónnen noch Harze, 
Kollodium, Paraffin o. dgl. zugesetzt werden; auch kónnen Dampfmittel, wie Ham- 
stoffderiw. anwesend sein. LaBt man noch As-Verbb. absorbieren, so entstehen bei 
der Detonation giftige Gase. (Dan. P. 51216 yom 20/12. 1934, ausg. 3/2. 1936. 
Schwed. Prior. 21/12. 1933.) “ D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Ladung fiir Bergwerksprengpatronen. 
Der Ladung der druckfesten Sprengpatrone nach F. P. 782 745 wird eine Verb. zu- 
gemischt, die beim Erhitzen exotherm. in Gasbestandtcile zerfallt, die jedoch nicht 
befahigt ist, ihre eigene Zers. bei Entziindung unter Druck u. bei gewóhnlicher Temp. 
zu unterhalten, z. B. NH ,N03. Die beste Sprengwrkg. wird mit Mischungen erreicht, 
die weniger a]s 1 Teil NH1N 03-NH.IHC0a-Gemisch auf 1 Teil NaN02-NH4-Salzgemisch 
enthalten. (F. P. 45 836 vom 11/2. 1935, ausg. 9/12. 1935. E. Prior. 5/3. 1934. Zus. 
zu F. P. 782 745; C. 1935. II. 2322.) H o l z a m e r .

Peters Cartridge Co., Del., iibert. von: George H. Jacobs, Kings Mills, O., 
Y. St. A., Ziindsatz fiir Gewehrpatronen. Der nicht korrodierende Ziindsatz besteht 
aus: Hg(CN0)2 (I) (30—50%), Ba(N03)2 (II) (10—30), PbCr04 (III) (2—20), Pb(SCN). 
(IY) (3—15), Glaspulver (15—35) u. Zr (V) (2—20) bei Randfeuerpatronen u. 20—40 I, 
25—45 II, 2—15 III, 5—25 IY u. 2—30 V fiir Zentralfeuermunition. Anstatt Hg(CNO)2 
kann auch Pb-Trinitroresorcinat oder Pb(N3)2 yerwendet werden. (A. P. 2 027 825 
yom 7/10. 1931, ausg. 14/1. 1936.) H o l z a m e r .

Remington Arms Co. Inc., V. St. A., iibert. von: W illi Briin, ICrefeld, Her
stdlung von Błeisalzen der Dinitrosalicylsaure. Durch Umsetzung des Na-Salzes der Di- 
nitrosalicylsaure (I) (3,5-Dinilro-2-oxybenzol-l-carbonsaure) mit PbN03 erhalt man das 
neutrale sowie das bas. Pb-Salz von I. Die Salze werden zur Herst. von Inilialzundungen 
yerwendet. (A. P. 2 0 21497  vom 7/11. 1930, ausg. 19/11. 1935.) N o u y e l .

Ministere de la guerre, Artillcrie. Instruction tochnique sur la protection contrę los gaz de
combat. Paris; Limoges; Nancy: Charles-Lavauzelle 1936. (WSS.) 16°. 6 fr.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
G. Leplat, Die mannigfaltigen Methoden der heutigen Hislologie im Dienste der 

Lederindustrie. Inhaltlich ident. mit der C. 1936. I. 1773 ref. Arbeit. (J. int. Soc. 
Leather Trades Chemists 20. 61—69. Febr. 1936.) M e c k e .
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A. Deforge, Die Wirlcung der Temperatur, der Salze und der Gerbsłoffe auf die 
Schwellung des ICollagens. Allgemeine kurze Ubersiclit der Ergebnisse von Arbeiten, 
die in den letztcn Jahren auf diesem Gebiet erscbienen sind. (Halle aux Cuirs [Suppl. 
teehn.] 1 9 3 6 . 25—29. 16/2.) M e c k e .

A. Deforge, Die Einwirkung ton Sauren und Basen auf die Schwellung ton 
Kollagen. Yf. bringt eine allgemeine tjbersicht iiber die verseliiedenen Methoden zur 
Messimg der Schwellung, sowie iiber die Einw. der Sauren u. Basen auf die Schwellung 
von Kollagen u. erlautert die Abhiingigkeit der Schwellung vom pu-Wert der zur 
Einw. gelangenden Lsgg. u. von der Natur des zu untersuchenden Materials (Gelatine, 
Haut u. Kollagen). (Halle aux Cuirs [Suppl. teehn.] 1 9 3 6 . 1—8. 19/1.) M e c k e .

Liu-Sheng Ts’ai und Kuan-Ying Tan, Die Einwirkung ton Formaldehyd auf 
Haui.pulter. Vff. lieBen auf Hautpulver bei 45° Formaldehyddampfe einwirken u. 
bestimmten die vom H a u t p u l Y e r  aufgenommenen Mengen Formaldehyd. Sie stellten 
fest, daB die Einw. Yon Formaldehyd auf Hautpulver mit einer chem. Einw. ver- 
bunden ist u. nicht allein in einer Adsorption des Formaldehyds besteht. (J. Chin. 
chem. Soc. 3. 296—300. Nov.l935. Yenching Univ.) Mboke.

J. Nabholz, Wertbestimmung ton Enzymbeizen mit Hilfe geschrumpfter kollagener 
Fasern. Vf. hat mit Hautfasern von 0,02—0,04 mm Dicke gearbeitet, die er aus der 
BloBe von Bullenstimen herausgezogen hat. Nach vorhergehender Sclirumpfung 
dieser Fasern bei 80—90° Temp. konnte Vf. in r e l a t i Y  einfacher Weise die Wrkg. 
enzymat. Lsgg. untersuchen. Einen BuckschluB auf die Starkę der untersuehten 
Beizlsg. konnte Vf. in Verdauungsverss. mit 0,01—2%ig. Enzymlsgg. bei 40° Temp. 
feststellen. Der Abbau der geselirumpften kollagenen Hautfaser durch Pankreatin 
erfolgt in einem Temp.-Bercich von 25—65°, wahrend oberhalb 65° Temp. die enzymat. 
Wrkg. des Pankreasenzym aufhórt. Der pu-Wert der Beizlsgg. ist fiir die Enzym- 
wrkg. von grundlegender Bedeutung. In salzfreien Pankreatinlsgg. liegt das pn- 
Optimum bei 6,0. An Casein wurde bei Verdauungsverss., die ohne Ammonsalzzusatz 
durchgefuhrt wurden, ein ahnlicher Bereieh des Optimums (pn =  6,3) gefunden. Die 
Verdauung geschrumpfter Hautfasem wird durch Ammonsalzzusatze nicht gesteigert, 
sondern es wird lediglieh das pn-Optimum nach der alkal. Seite verschoben. Audi 
gegeniiber Casein scheinen sich Pankreatinlsgg. aknlich zu yerhalten. Durch sehr 
l a n g e  Einw. yon gesatt. Kalkwasser k o n n e n  isolierte K o l l a g e n f a s e r n  e b e n s o  s ie  durch 
die Schrumpfung fermentempfindlieh gemacht werden. Fasern, die aus einer gebeizten 
BloBe isoliert waren, besitzen eine niedrigere Schrumpfungsterup. u. die Schrumpfung 
ist nicht so groB wie bei nativen Kollagenfasern. Durch die Beize wird die Brach - 
dehnung groBer, wahrend die BeiBfestigkeit nicht abnimmt. Bei der Verdauung von 
nativen kollagenen Fasern mit Pankreatin wird zuerst die Faserzwischensubstanz 
abgebaut u. danach erfolgt die Hydrolyse der Elementarfasern. Die native kollagene 
Hautfaser kann durch Pankreatin Y o l l s t i i n d ig  in Lsg. gebracht werden. (Zahlreiche 
Kuryen u. Tabellen.) (Collegium 19 3 6 . 13—33. St. Gallen, Sehweizer. Vers.- 
Anstalt.) M e c k e .

V. Kubełka und VI. N&niec, Das Altem ton pankreatischen Beizen. Vff. haben 
pankreat. Beizen, die neben dem Enzymat 60—80°/o Ainmonsulfat u. etwa 20% Holz- 
mehl enthielten, sofort nach ihrer Herst. u. nach einjahriger Lagerung untersucht 
u. gefunden, daB die frisch hergestellten Beizen wahrend des Lagerns eine Alterung 
erleiden, die sieh in einer Herabsetzung der enzymat. Wrkg. gegeniiber Casein um
25— 40% auBert. Diese Alterung geht nicht unbegrenzt weiter. Vff. schlieBen dies 
aus Unterss. an Beizpraparaten, die 5—7 u. sogar 10 Jahre nach der ersten Analyse 
gelagert waren. Diese Praparate hatten durchschnittlich den gleiehen Prozentsatz 
ihrer enzymat. Wrkg. wie die obigen 1 Jahr lang gelagerten Praparate Yerloren. Die 
bisherigen Unterss. lassen noch die Frage offen, wie diese Alterung mit der Zeit fort- 
schreitet, ob dieselbe nur in Anwesenheit von Ammonsalzen verlauft u. wie sich die 
beiden Sorten von Enzymaten (1. das durch Trocknen der Driisen gewonnene u.
2. das extrahierte Praparat) in dieser Beziehung unterscheiden. Vff. werden diese 
Unterss. weiter verfolgen. (Collegium 1 9 3 6 . 34—36. Briinn, Teehn. Hochsch.)_ M e c k e .

Shoo-Tze Leo und Cheng-Tan Chang, Eine Untersuchung iiber den Ascher bei 
der Lederherstellung. Vff. haben die Einw. Yon 10 verschiedenen Aschem (Kalk, Kalk 
+  As-Sulfid u. Kalk +  Na2S) auf Kalbfelle untersucht u. zwar bestimmten sie den 
Hautsubstanzyerlust, Fett- u. Aschegeh. der BloBen nach der jeweiligen Einw. der 
betreffenden Ascher, sowie den EinfluB der Ascher auf die Eigg. der fertigen Leder. 
Bei reinem Kalkascher ist der Hautsubstanzyerlust am gróBtcn, wahrend die mit
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Kalk +  As-Sulfid oder Na,S geascherten Stiicke erheblich weniger Hautsubstanz 
verloren hatten. Der Aschegeh. ist bei den kalkgeascherten BlóBen am hóchsten. 
Die Ascher mit As-Sulfidzusatz ergeben einen feineren Narben ais die mit Na2S, 
wahrend Kalkascher einen losen Narben erzeugen. Bei BlóBen mit 63—72% Haut
substanzgeh. (bezogen auf Leder) sind die daraus hergestellten Leder von guter Quali- 
tiit, wahrend BlóBen unter 63% Hautsubstanzgeh. ein zu weiches Leder u. BlóBen 
iiber 72% Hautsubstanzgeh. ein zu hartes Leder ergeben. Die Abnahme des Fett- 
geh. in den versehiedenen Aschern ist unregelmaBig. Daher konnten Vff. keinen Zu
sammenhang zwischen Fettabnahme im Ascher u. Qualitat der fertigen Leder fest- 
stellen (ausfuhrliche Tabellen u. Kurren). (J. chem. Engng. China. 2. 89—101. Dez.
1935. Peking, National Univ.) M e c k e .

G. Labsin, Frakłionierte SchneUgerbung. Die Vorteile der fraktionierten Schnell- 
gerbung bestehen: 1. in der Verk\irzung der Arbeitszeit um die Halfte im Verhaltnis 
zum FarbenfaBgang; 2. in dem Fortfall des Farbenganges, da man vollkommen 
mechanisiert in Haspeln u. Fassern arbeitet; 3. in der Qualitatsverbesserung des 
fertigen Leders; 4. in der Yermeidung von Gerbstoffverlusten durch Schlamm- 
ausscheidung oder Sulfitierung. Zum vollstiindig fraktionierten System gehóren 
4Reihen: 1. die Solilleder-, 2. die Vacheleder-, 3. die Fahlleder- u. 4. die Saffian- 
reihe. Der fur das ganze System berechnete Extrakt geht durch das KopffaB der 
Sohllederreihe u. wird hier, indem die Sohlleder nachgcgerbt werden, teilweise vom 
Grobdispersen befreit. AnteilmaBig geht nun der vom Grobdispersen befreite Extrakt 
in die Sohllederreihe u. an das KopffaB der Vachereihe. Hier wird der Extrakt von 
den letzten Anteilen des Grobdispersen u. teilweise vom Mitteldispersen befreit. Die 
fiir die Vaehereihe berechnete Menge zweigt man ab, der Rest geht in das KopffaB 
der Fahllederreihe u. wird hier vom Mitteldispersen u. teilweise vom Hochdispersen 
befreit. Der fiir die Saffianreihe benótigte Extrakt wird nunmehr abgezweigt, wahrend 
der Rest in den Farbengang der Fahllederreihe ubergeleitet wird. Man kann das 
System an beliebiger Stelle abbrechen bzw. eine Reihe weglassen. In letzterem Falle 
ist allerdings zu beaehten, daB die Bruhen nicht aus dem KopffaB der letzten Reihe 
in die eigentlicli ubernachste Reihe gepumpt werden, sondem daB die Bruhen erst 
aus dem 1.—2. FaB nach dem KopffaB abgezweigt werden. Die Bruhen in den ein- 
zelnen Reihen laufen im Gegenstromprinzip den BlóBen entgegen. Bei dieser frak
tionierten Schnellgerbung sind folgende Momente zu beaehten: die Tempp. in den 
einzelnen Fassern miissen genau eingehalten werden. Sie steigen vom letzten FaB 
bis zum KopffaB an. Auch der pn-Wert der Bruhen ist standig zu beobachten. Man 
kann auch mit Pufferlsgg. arbeiten, wodurch die Gerbdauer noch verkiirzt wird. 
Ebenso sind die Laufzeiten der Fasser genau einzuhalten. Am Anfang der Gerbung 
laufen die Fasser 5 Min. pro Stde. Die Umlaufzeiten steigern sich, bis die Fasser am 
SchluB der Gerbung ununterbrochen laufen. Ganz besondere Sorgfalt muB man auf 
die ttberwachung des Dispersitatsgrades legen. Hierfiir sind 2 Methoden ausgearbeitet, 
die Filtrations- u. die Aussalzungsmethode. (Gerber 61 . 17—18. 33—35. 1935; Leder- 
u. Sehuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promysehlennost 
S. S. S. R.] 13 . 676—79.) M e c k e .

G. Rezabek, Der Einflu/3 der Verdnderungen der pH-Werle von Gerbbriihen des 
Farbenganges auf den Gehalt an gebundenem Oerbsłoff. (Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 3621.) 
Vf. hat BlóBenstucke in 4 Farbengangen zu je 11 Farben, die bis zu 8,3° Be stiegen, 
gegerbt. Der 1. Farbengang (Fg.) wąirde bei dem natiirlichen pH der betreffenden 
Farbę durchgefiihrt. Im 2. Fg. wurde der pn auf 4,0 durch Essigsaurezusatz konstant 
gehalten. Im 3. Fg. wurde der pu auf 8,0 durch NaOH-Zusatz konstant gehalten, 
wahrend im 4. Fg. der pH von 5,0 in der ersten Farbę bis auf 3,0 in der starksten Farbę 
durch Essigsaurezusatz allmahlich gesenkt wurde. Vf. untersuchte die Aufnahme 
an gebundenem Gerbstoff u. die Eindringungsgeschwindigkeit des Gcrbstoffes. In 
den ersten Farben ist die Gerbstoffaufnahme bei allen 4 Fgg. prakt. gleich. Dagegen 
wird in den letzten Farben von dem Fg. 4 (mit fallendem pn) erheblich mehr Gerbstoff 
gebunden. Fg. 1 (natiirlielier pH) u. 2 (pH =  4,0) verhalten sich auch in den starksten 
Farben fast gleich. Dies beruht darauf, daB der natiirliche pn-Wert mit steigender 
Konz. der Farben sinkt, so daB er sich erheblich dem pH-Wert 4,0 des 2. Fg. nahert. 
Im 4. Fg. (bei konstantem pu =  8) findet in den starkeren Farben eine erheblich 
geringere Gerbstoffaufnahme statt. Dies beruht hóchstwahrseheinlich auf einer 
starkeren Quellung der BlóBen bei diesem pn, wahrend bei den 3 anderen Fgg. mit 
zunehmender Konz. eine geringe, aber deutlich meBbare Entquellung eintritt. Die
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Eindringung der Gerbstoffe ist bei pn =  8,0 in den ersten Farben gegenuber den 3 
anderen Fgg. bedeutend erhóht. Von der 6. Farbę jedoch bleibt sie binter den 3 
anderen Fgg. zuriick u. fiihrt auch nicht innerhalb der Vers.-Zeit zu einer vollstandigen 
Durehgerbung. Umgekehrt dringen in den Anfangsfarben die Gerbstoffe bei pn =  4,0 
nicht so sclinell in die BloBen ein wie bei naturlichem pn- Jedoch haben sie die Farben 
des natiirliehen pn-Wertes bei der 6. Farbę schon eingeliolt u. von da ab dringen die 
Gerbstoffe bedeutend schneller ein, so daB die BloBen des Fg. von konstantom pn =  4,0 
in erheblieh kiirzerer Zeit durchgegerbt sind ais die BloBen in dem Fg. mit naturlichem 
PH -W ert. (Tabcllen u. Kurven.) (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 20 . 72—84. 
Febr. 1936. Liittich, Gerberseliule.) Me c k e .

Herbert Krnll, Deutschland, Herstellung kombiniert gegcrbter, inśbesondere mil 
Chromsalzen wrgegerbter Leder, dad. gek., daB die Narbenseite der Leder vor der vege- 
tabil. Nach- bzw. Ausgerbung mit einem filmbildenden t)berzug versehen wird, der aus 
einer Grundierungsschicht von wss. Acetyleellulose u. einer Deekschicht aus einer Lsg. 
von harzhaltigen Celluloseestem oder -athem gebildet wird, worauf nach Beendigung 
der Nach- oder Ausgerbung der Oberzugsfilm zwecks Farbung u. Zurichtung des Leders 
wieder entfemt wird; — 2. dad. gek., daB die Narbenseite der Leder mit einem film
bildenden t)berzug aus einer Kautschukdispersion versehen -wird. — Z. B. tragt man 
auf die Narbenseite der nassen abgepreBten Leder eine 3°/0ig. wss. Acetylcelluloselsg. 
auf, hangt 1 Stde. zum Abliiften auf, bis die Filmschicht angetrocknet ist. Dann spritzt 
man eine 4%ig. Nitrocelluloselsg., der man ca. 2—3% natiirlieho oder kiinstliche Harze 
zugesetzt hat, auf, liiftet ab, bis der Film trocken ist, u. pudert die Leder mit einer 
Mischung aus FederweiB u. Lithopone ein. Nach der vegetabil. Nachgerbung werden 
die Leder mit W. abgespiilt, einige Tage gelagert u. dann wird der Film von Hand oder 
mit der Maschine von der Narbenseite entfemt. (F. P. 7 9 1 2 8 1  vom 14/6. 1935, ausg. 
6/12. 1935. D. Prior. 14/6. 1934.) S e i z .

H. R. Procter, The principles of leather manufacture. 2 nd. ed. London: Spon 1936. (688 S.)
21 s.

XXII. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
M. Michaiłów, UnUrsiichung der Klebfdhigkeit einiger Harze. Es wird das Verh. 

verschiedener Harze (Schellack, Glyptal, Polystyrol, Kolophonium, Cumaron) sowie von 
Acetyleellulose mit u. ohne Zusatz dieser Harze, von Benzyl- u. StearatcelluloBe bei 
der Verb. von C-Stahlteilen u. einiger der untersuchten Stoffe ais Glaskitt untersucht. 
Bei Metali zeigt die beste Haftfestigkeit Polystyrol, es folgt Schellack (filtriert etwas 
besser ais unfiltriert) u. Glyptal. Die Klebfahigkeit von Kolophonium erreicht bei 
bestimmten Zusatzen an Transformatorol (4%) oder Campher (ca. 20%) ein Maximum; 
auch yon der Temp. hangt die Klebfahigkeit von Kolophonium u. auch von Cumaron 
sehr stark ab, wahrend die anderen Stoffe nur geringe Abnahme mit steigender Temp. 
zeigen. Von den Celluloseestem erreicht Stearatcellulose den hochsten Wert der Kleb
fahigkeit, es folgt Benzylcellulose -f  10% Glyptal. Ais Glaskitt wird Styrol wesentlieh 
verbessert durch Zusatze (1—10%) von a-Naphthylamin, erreicht jedoch nicht dio 
Klebfahigkeit von filtriertem Schellack, Glyptal oder Kolophonium +  10% 01. Vf. 
erortert den Zusammenhang zwischen Klebfahigkeit u. anderen physikal. Eigg. 
(J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 5. 654—63. 1935. Leningrad, 
Elektrophysikal. Inst., Isol. Abt.) R. K. Mu l l e r .

Fred Holt jr., Caseinleime. (Vgl. C. 1936 . I. 266 u. 489.) Chemie, Herst., nasse 
u. trockene Caseinleime, Stórungen durch Schaumbldg., Caseinarten u. ihre Beurteilung, 
Anwendung in der Papierindustrie usw. (Paper Ind. 17 . 656—58. Dez. 1935. Brown- 
Brfdge Mills.) G r o s z f e l d .

— , Die Verivendung von Phenolformaldehydharzen ais Klebstoff bei der Herstellung 
von Sperrfiolz. Beschreibung eines neuen Verf. zur Herst. von Sperrholz, daB sich wss. 
Emulsionen von Phenolformaldehydharzen fiir die Verleimung bedient, u. Vergleieh der 
Eigg. des neuen Prod. mit den unter Verwendung der ublichen tier. u. pflanzlichen 
Leime hergestellten Sperrholzern. (Rev. Produits chim. Actual. sci. reun. 38. 675—78. 
30/11. 1935.) W . W o l f f .

Otto Herfnrth, Nochmals: Uber Leime und Kitte fiir die Glasinduslrie. (Vgl.
C. 1 9 3 6 . I. 489.) Angaben iiber Tierleim, Gummi arabicum, Starkę, Hausenblase etc.
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u. Konservierung der Leime, sowie Klebmittel u. Kitte. (Diamant. 57. 365—66. 390 
bis 391. 413— 14. 1935.) S c h e i f e ł e .

— , Kitte fur Dachverglasungen auf Eisenkonstruklionen. Ais ólfreie Kitte werden 
genannt Asphaltkitte mit Fiillstoffen (Kieselgur, Kieselerde, Schwerspat usw.), sowie 
Wasserglaskitte. (Farben-Ztg. 41. 19. 4/1. 1936.) S c h e i f e ł e .

C. R. Payne, „Tegul“, ein neuer schwefdhaltiger Dichtungskitt fiir Muffenróhre. 
Hinweis auf dio Bewahrung von olefinpolysulfidlialtigen Dichtungskitten (nach 
D u e c k e r ) .  (Water Works Sewerage 82. 317—18. 1935. Mertztown, Pa.) Man Z.

A. O. Hiller, Ober die Anwendung saurebestandiger Silicatkitte. (Vgl. L O P A T IN  u. 
H i l l e r , C. 1935. II. 3344.) Anwendung yon Silicatbeton u. Wasserglas ohne oder 
unter Zusatz von Sauren in der Sulfitzellstoffindustrie. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja 
Promyschlennost] 14. Nr. 4. 48—51. 1935.) HannŚ S c h m i d t .

United Chemical & Organie Products Co., Del., iibert. yon: JayBow m an, 
Chicago, 111., und Vernon L. Harnack, Hammond, Ind., V. St. A., Verbesserung der 
Viscositdt von Gdatine. Hochwertige, z. B. aus Schweins- oder Kalbshauten oder aus 
Knochen gewonnene Gelatine, dereń p H - Z a h l  nicht unter 3,5 liegt, wird ca. 5—10 Stdn. 
bis zur Erzielung der gewunschtcn Viscositat in einem geschlossenen, mit Dampf- 
mantel yersehenen GefaB, das rotiert wird, unter gleichzeitigem Einleiten yon Luft 
auf 95— 125° erhitzt. (A. P. 2  0 2 0 2 3 4  vom 23/7. 1932, ausg. 5/11. 1935.) S e i z .

Marsene Products Co., iibert. yon: Edouard M. Kratz, Chicago, UL, V. St. A., 
Transparente, reififeste, imsserfesie Gdatinefolie, insbesondere fiir V erpackungszwecke, 
bestehend aus einer Gelatinefolie, die z. B. 40—85% Gelatine u. 15—60% sulfoniertes 
01 enthalt, einem Gewebe, z. B. netzfórmiger Baumwolle oder Seide, das so in die Folie 
eingebettet ist, daB es auf der einen Seite der Folie reliefartig herrortritt, u. einem 
beiderseitigen Uberzug aus einer Celluloseestermasse, die sich z. B. aus 40— 75% Cellu- 
losenitrat, 25—60% Harz, insbesondere Dammarharz, 0—5% Wachs oder Vaseline 
u. 0—40% eines Weichmachungsinittels, z. B. Trikresylphosphat zusammensetzt. 
(A. P. 1 9 7 6  0 2 8  vom 16/5. 1930, ausg. 9/10. 1934.) S a r r e .

W. G. Leites, U. S. S. R . ,  He_.rstdlu.ng von Leim und Kitt. Ais Ausgangsstoff 
werden die beim Pressen oder Extrahieren von Ricinus- oder Sonnenblumensamen bei 
60—70° erhaltenen Olkuehen oder Estraktionsriickstande yerwendet, die in iibliehcr 
Weise mit W. verkocht werden. Zur Verbesserung der Eigg. kónnen Alkali, Sauren, 
alkal. oder saure Salze, Sulfonsauren, Fettsauren, KW-stoffe, Fermente, Harzsauren, 
Asphalte, Kolophonium, Melasse, Zement, Kaolin, MgGL, MgO, Formaldehyd, Furfurol, 
Hexamethylentetramin, Albuminę, Casein oder Knochenleim zugesetzt werden. Der 
Leim findet zur Herst. yon Farben, Appreturen, sowie Papier- u. Hóldeim Yerwendung. 
(Russ. P. 4 2 2 3 1  yom 3/6. 1933, ausg. 30/3. 1935.) R i c h t e r .

Soc. An. des Pneum atigues Dunlop, Frankreich, Aufkleben von Geweben auf 
Metali oder Holz, dad. gek., daB man kautschukhaltige Klebstoffe zunachst auf die 
nicht absorbierende Oberflache der Wcrkstoffe (Holz oder Metali) auftragt, leicht 
antrocknen laBt u. dann eine absorbierende Gewebebahn, die mit W. oder mit W. 
mischbaren Losungsmm., wie A., oder mit sulfonierten Olen oder hoheren aliphat. 
Alkoholen getriinkt ist, auflegt. Nach dem Trocknen bzw. Yerpressen wird eine gute 
Verleimung erzielt. (F. P. 7 8 1 2 8 9  vom 15/11. 1934, ausg. 11/5. 1935. E. Prior. 
5/12. 1933.) S e i z .

XXIV. Photographie.
W itold Romer, Untersuchung der ausgleichenden Enlwicklung. Es wird der 

EinfluB yerschiedener Entwickler auf die GroBe u. Lage desjenigen Abschnitts der 
charakterist. Kurye yerschiedener Platten untersucht, fiir den d D/d log E  >  y/2 ist, 
wenn I) die Dichte u. E  die eingestrahlte Lichtmenge ist. In n. Entwicklern yerschiebt 
sich der Endpunkt dieses „brauchbaren“ Abschnitts mit waehsendem y  in Richtung 
der schwiieheren Beliehtungen, mit KBr versetzte Entwickler yerschieben den Abschnitt 
in Richtung wachsender Beliehtungen u. yerlangern ilm. Verdiinnte energ. Entwickler 
^yirken entgegengesetzt. Feinkorn- u. Ausgleichentwickler yersehiebcn ebenfalls nach 
kleineren Belichtungszeiten ohne Beeinflussung der Lange des Abschnitts. Die Wrkg. 
aufeinander folgender Entwickler, die der t)ber- u. Unterbelichtung angepaBt sind, 
hangt yon der Reihenfolge der Anwendung ab. (Przemyśl Chem. 1 8 . 533—46. Lemberg, 
T. H., Photograph. Inst.) H u th .
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— , Verstdrkung. Besprechung der yerschiedenen Methoden zur Verstarkung yon 
Negativen, yor allem mittels Hg-Verstarker. (Brit. J. Photogr. 82. 418. 434.
1935.) Ku. M e y e r .

Richard B. W illcock, Modernie. Lichtpauspapiere. Ubcrsicht iiber dio Lichtpaus-
verff. u. Angabe eines Rezeptes zur Herst. von Eisenblaudruckpapier. (Brit. J. Photogr. 
82. 456—58. 1935.) Ku. Mey er .

H. Roger, Fortscliritte in der mikrosJcopischen Filmłechnik. Beschreibung einer 
yom Vf. entwickelten Anordnung fur Kinematographio mkr. Yorgango auf 16-mm-Film. 
(J. Soc. Motion Picture Engr. 24. 475—86. 1935. Sandy Hook, Conn.) Ku. M e y e r .

J. Roger, Der Gebrauch von Gliihlampen in der Photographie. Besprechung der 
Empfindliehkeit yerschiedener Emulsionstypen bei Licht yerschiedener Wellcnlange 
bzgl. der Farbenempfindlichkeit des Auges u. der Lichtemission der Gliihlampen. 
Besonders geeignete Lampen werden empfohlen u. dic notigen Belichtungszeiten 
tabellar. angegeben. (Photographe 23. 29—33. Photo-Rey. 48. 33—37. Eebr.
1936.) Ku. M e y e r .

Karl Haidrich, Die Gradationscharakteristik der Negath-enmłsionen. Vf. zeigt,
daB der yon ihm eingefiihrte Totalgradationswert yt (vgl. C. 19 3 5 . I. 508) dem Be- 
diirfnis gerccht wird, durch zahlenmafiige Angabe die tatsachliche Tonabstufung jener 
Ncgatiye zu eharakterisieren, dereń Bildaufbau entsprechend den Anforderungen der 
modemen VergroBerungstechnik innerhalb der Schwarzungen 0—1,0 sich erstreckt. 
(Photogr. Korresp. 72. 19—20. Febr. 1936. Wien.) Ku. M e y e r .

Marcel Abribat, Allgemeine Betraelitungen uber die photographische Wiedergabe 
ton Helligkeitswerten. Vf. untersucht die Beziehungen, die zwischen den Helligkeits- 
yerteilungen am Objekt u. in der Abbildung bestehen miissen, damit dio Abbildung 
den gleichen psych. Eindruck hervorruft. Im besonderen wird der EinfluB der Hellig- 
keitsverteilung des peripheren Bereichs des Gesichtsfeldes auf die Wrkg. des engeren 
betracbteten Bereichs studiert. Das fiir diesen Zweck entwickelte „Optosensitometer“ 
wird beschricben. Einfache Beispiele werden angegeben. Verschiedenen peripheren 
Helhgkeitswerten entsprechen yerschiedene Empfindlicbkeitskuryen. Infolgedessen 
gUt die fiir den photograph. ProzeB giiltige Regel, daB das Prod. der y-Werte von 
Negatiy u. Positiy 1 sein soli, nur dann, wenn fiir die Betrachtung von Objekt u. Bild 
das gleiche psychophys. Gesetz gilt. (Soi. Ind. photogr. [2] 6. 177—82. 1935. Kodak- 
Pathe, Lab. fiir physik.-ehem. Unterss.) H u t h .

Gerard Cordonnier, Definition des Glanzes pholographischer Papiere fur sensito- 
metrische Zwecke. Um ein MaB fiir den Glanz photograph. Papiere zu erhalten, das 
den prakt. yorkommenden Belcuchtungsverhaltnissen angepaBt ist, werden dio zu 
untersuchenden Papiere in einer von R u s h  angegebenen Apparatur mit einem diver- 
genten Strahlenbiischol unter 45° beleuchtet u. das gestreute Licht emmal senkrecht 
zur Papierflaehe u. unter 45°, spiegelbildlich zum einfallenden Licht, gemessen. Ais 
Glanz fi ist dann die Abnahme der Schwarzung (bestimmt ais Cologaritlunus der Hellig- 
keit) definiert, die man erhalt, wenn man yon senlcrechter zu schrager Beobachtung 
iibergeht. Auf diese Weise lassen sich fiir die iiblichen matten, halbgliinzenden u. 
gliinzenden Papiere charakterist. ^-Werte angeben. (Sci. Ind. photogr. [2] 6. 145— 47.
1935.) " H u t h .

D. A. Spencer, Die erreiclibare Genauigkeit bei getreuer Farbwiedergabe. II. (I. vgl.
C. 19 3 4 . II. 1249.) Ausfiihrliche Besprechung der fiir das subtraktiye Farbenyerf. 
geeigneten Filter. (Photographie J. 75. (N. S. 59.) 377—86. 1935.) Ku. M e y e r .

C. A. Morrison und J. W. M cFarlane, Das Eastman-Densiłometer fiir Messungen
im durchfallenden und auffallenden Licht. Inhaltlieh ident. mit der C. 1 9 3 6 . I. 2279 
referierten Arbeit. (Photographische Ind. 34 . 102—04. 29/1. 1936. Kodak-Forsehungs- 
lab.) Ku. M e y e r .

E. M. Lowry, Ein Instrument zur Messung der Kómigkeit photographischen
Materials. Nach einigen allgemeinen Ausfuhrungen uber den Begriff der Kómigkeit 
u. die zu dessen Best. yorgeschlagenen App. beschreibt Vf. seine MeByorr., die darauf 
beruht, bei einem konstanten Beobaehtungsabstand die VergróBerung zu bestimmen, 
die nótig ist, um eine Inhomogenitat der Schicht erkennen zu lassen. (J. opt. Soo. 
America 26. 65—72. Jan. 1936. Kodak Res. Lab., Comm. 572.) Ku. M e y e r .

J. Eggert, H. Franke und F. Luft, Vereinlieitlichung der Nomenklatur in der 
ronłgenphotographisclien Aufnahmetechnik. Ausgehend yon 3 Hauptgruppen: Auf- 
nahmeobjekt, Strahlungsrelief u. Rontgenbild schlagen Vff. eine einheitliche Bezeich-
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nung der yerschiedencn dayon ableitbaren Begriffe vor. (Fortschr. Róntgenstrahlen 
52. 82—87. 1935.) ' Ku. M e y e r .

F. Luft, Das Scheinerrad in der Itónlgensensitomelrie. Der Einfiihrung des 
S c h e  INER-Rades in die Sensitometrie von RoNTGEN-Materialien standen bisher 
Storungen dureh den stroboskop, u. den Intermittenzeffekt entgegen. Die Bedingungen 
zur Ausschaltung des s t r o b o s k o p .  E f f e k t e s  werden diskutiert u. ein Beispiel fur die Kon- 
s t r u k t i o n  eines a s t r o b o s k o p .  zu b e t r e i b e n d e n  SCHE INER-Rades angegeben. Der Inter
mittenzeffekt tritt bei 8 Intermittenzen pro Belichtung noch nicht storcnd auf. Bei dem 
angegebenen ScHEINER-Rad sind, da jede Stufe in 2 Teilstufen untert-cilt ist, 4 Um- 
drehungen pro BeHchtung gestattet. Die Tatsache, daB der S C H W A R Z S C H IL D - E f f e k t  
nicht bei RoNTGEN-Strahlung auftritt, wird bestatigt. Bei der Folienstrahlung wirkt 
er sich jedoch so stark aus, daB er bei der Priifung zu benicksichtigen ist, indem die 
mittlere Belichtungszeit der Zeitskala auf eine mittlere Aufnahmezeit eingestellt wird. 
Vf. glaubt, daB nun die Bedenken, die gegen das bequeme SCHEINER-Radyerf. sprechen, 
gegenstandslos geworden sind. (Fortschr. Róntgenstrahlen 51. 609—24; Veróff. wiss. 
Zentral-Lab. photogr. Abt. Agfa 4. 206—30. 1935. Leipzig.) Ku. M e y e r .

R. Landau und J. Vidal, Bestimmung der BdicJUung kinematographischer Negative 
mit einer Mepeinrichtung. Es werden die yerschiedenen Bedingungen festgestellt, 
denen eine mechan. Best.-Methode der Belichtungszeiten bei der Herst. yon Kinofilm- 
kopien geniigen muB. Fiir eine zufriedenstellende Projektion diirfen die mittlere D. 
des Gesamtbildes u. die mittlere D. des bildwichtigen interessantcn Aussclinitts nur 
begrenzten Schwankungen unterworfen sein. Durch Best. dieser mittleren D. einer 
Reihe yon Negatiyen u. der entsprechenden einwandfreien Positive in einer besehriebenen 
Apparatur werden fiir die yerwendete Belichtungseinrichtung Eiehkuryen gewonnen, 
nach denen ca. 100 verschiedenartige Negative kopiert werden. Die Fehlbelichtungen 
liegen unter 10%- (Sci. Ind. photogr. [2] 6. 209—13. 1935.) H u t h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung photographischer 
Halogensilberemttlsionen. Man setzt der photograph. Gelatine oder der Emulsion in 
einem beliebigen Stadium der Reifung die bekannten reifungsfórdemden schwefel- 
haltigen Verbb. zusammen mit den bekannten den Schleier yerhindemden Verbb. 
hinzu, die in einem heterocycl. Ring durch Ag ersetzbaren an N  gebundenen H enthalten. 
(F .P . 792665 vom 18/7. 1935, ausg. 7/1. 1936. D. Prior. 19/7. 1934.) F u c h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung photographischer 
Gdatineemulsionen. Man fiigt zur Verhinderung des Sehleiers der Emulsionsgelatine 
u. der Emulsion in einem beliebigen Stadium Aminopurine oder Anthapyrimidine 
hinzu, z. B. Guanin oder Adenin. (F. P. 792429 yom 13/7. 1935, ausg. 31/12. 1935.
D. Prior. 14/7. 1934.) F u c h s .

James Morton, Cumberland, und John Edmund Guy Harris, Lancaster, Eng- 
land, Herstellung photographischer Materialien. Die lichtempfindliche Substanz z. B. 
AgNOs organ. Fe-Salzc u. dgl. werden einem transparenten Trager aus Celluloseathem 
z. B. Glykolcellulose, Benzyledlidose, gegebenenfalls mit Fiillmitteln wie Starkę, BaSOt , 
Dextrin einverleibt. Belichtung, Entw. u. Wasserung erfolgt in iiblicher Weise. Die 
Glykolcellulose karni in wss. Na„C03-Lsg. gel. werden. (E. P. 439241 yom 26/5. 1934, 
ausg. 2/1. 1936.) F u c h s .

Eastman Kodak Co., Rochester, jST. Y., V. St. A., iibert. yon: Samuel E. Shep- 
pard und Waldemar Vanselow, Rochester, N. Y., V. St. A., LidUempfindliches, 
photcgraphisches Materiał. Ais lichtempfindliche Schicht yerwendet man gegebenen
falls zusammen mit einem Bindcmittel Orthoarsenite des Cd, Hg1, Hg11, N i, Ag, Tl. 
Th, Sn. Diese Salze sind auch tcmperaturempfindlieh u. zeigen Farbanderungen teils 
bei Tempp. yon 100— 200°, teils nur bei lióheren Tempp. (fig- u. Ni-Arsenit bei 125 
bis 200°). (A. P. 2 019 737 vom 18/5.1934, ausg. 5/11.1935.) F u c h s .

J. Holden & Co. Ltd. und John Holden, Stockport, England, Lichtpauspapier. 
Die lichtempfindliche Seite des Eisenblaupapiers wird mit einer oxydierenden, in W. 
unl. Substanz in Pulyerform eingerieben, die bei der Entw. mit W. nicht herausgel. 
wird, jedoch trotzdem oxydierend wirkt u. die Kontrast* u. Farbę der Kopie yerbessert. 
Man yerwendet Perozyde der Erdalkalimetalle, z. B. MgO„, Hypochlonde (z. B. die 
Mg-Salze) u. Chlorderiyate aromat. Sidfamide. Gleichzeitig wird Starkę u. Borsaure 
der lichtempfindlichen Schicht einyerleibt. (E. P. 435936 yom 29/3.1934, ausg. 
31/10.1935.) F u c h s .
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Frederick Post Co., iibert. von: Walker M. Himnan, Chicago, III., V. St. A.,
Diazotypieschichten. Die lichtempfindliche Schicht enthalt neben Diazoverbb. u. Salzen- 
organ. Sauren solche Schwermetallsalze in Form ihrer lioheren Oxydstufe, die unter 
dem EinfluB des Lichtes in eine niedrige Oxydstufe iibergefUhrt werden. Hierdurch 
wird eine Beschleunigung der Bildbldg. erreicht. Man verwendet Citrate oder Tartrate 
u. Fe-, Cu-, Mn-, Ni-, Co-, Cr-Salze. Besonders geeignet sind die Diazoverbb. von 
p-Aminoacetanilid, p-Aminoacetophenon, 1-Aminoanthrachinon, p-Aminodimełhylanilin, 
p-Aminodiphenyl, p-Arninodiphtnylamin, o-Anisidin, Benzidin, p-Naplithylamin, 
p-Plienctidin. (A. P. 2 027 229 vom 8/7.1931, ausg. 7/1.1936.) F u c h s .

Leonard Robert Harper, London, und Donald Waring Powell, Hatch End, 
Middlesex, Herstellung von Diazotypien. Man verwendet lichtempfindliche Schichten, 
die neben organ. Sauren solche Diazoverbb. enthalten, die in schwach saurer oder 
neutraler Lsg. kuppeln. Der Entwickler enthalt Azokomponenten u. solche Salze, 
insbesondere organ. Sauren, die mit Hilfe einer starkeren Saure aus ihrer wss. Lsg. 
ausgefallt werden: z. B. Na- oder NH^Benzoat, Na-Phenylacetat, zimtsaures K . Durch 
das Entstehen eines Nd. der sohwacheren Saure an der Papieroberflache soli die 
Trocknung beschleunigt werden. Die pH-Werte des auBerdem noch NaCl, Na2W 04, 
B(OH)3 oder NaCl, NaK-Tartrat, B(OH)3 enthaltenden Entwicklers liegen zwischen
7,2 u. 7,6. (E. P. 435874 vom 10/4. 1934, ausg. 31/10. 1935.) F u c h s .

S. C. & P. Harding Ltd. und Werner Paul Leuch, London, Herstellung von 
Diazotypien. Nach dem Aufbringen der unter alkal. Bedingungen kuppelnden Diazo- 
verb. u. dem Trocknen wird das Papier mit einem troeknen Pulver der Kupplungs- 
komponente gegebenenfalls unter Zusatz einer alkal. Substanz u. von Starkę eingestaubt. 
Die Entw. erfolgt durch W.-Dampf oder Bestrcichen mit wenig W. Dem zur Entw. 
dienenden W. kann zur Verhinderung des ,,Blutens“ NaCl oder KJ30i zugesetzt werden. 
(E. P. 438 805 vom 24/5. 1934, ausg. 19/12. 1935.) ' F u c h s .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Wiesbadcn-Biebrieh (Erfinder: W ilhelm Krieger und 
Hermann Neuroth, Wiesbaden-Biebrich), Fizieren von Farbstoffbildem, dad. gek., 
daB man lichtempfindliche Schichten, die durch Behchtung Farbstoffbilder ergeben 
u. ais lichtempfindliche Stoffe Diazoverbb. oder dereń Umwandlungsprodd. gegebenen
falls in Mischung mit Azokomponenten enthalten, nach dem Belichten mit gasfórmigen 
oder in fliichtigen organ. Losungsmm. gel. Sauren behandelt u. zweekmaBig ansehlieBend 
nochmals frei belichtet. — Zum Fixieren kommen z. B. Essig-, Ameisen-, Wein-, 
Propion- oder Salzsaure in Frage. (D. R. P. 624 534 KI. 57 b vom 7/1. 1931, ausg. 
23/1. 1936.) F u c h s .

Kodak-Pathś, Frankreieh, Herstellung photographischer Bilder und Reproduktionen. 
Ais lichtempfindliche Schicht dienen Harze wie Kolophonium, Mastix, Dammar, 
Gummilack oder Abietinsaure u. dereń Salze. Die Belichtung erfolgt mit einer an 
ultravioletten Strahlen reichen Lichtąuelle. Die Entw. des Bildes erfolgt durch Bc- 
handlung mit Halogenen insbesondere J u. Br. Fixicrt wird mit W oder KJ-Lsg. 
Die Bilder lassen sich mit Ag- u. Hg-Salzen yerstarken. (F. P. 788143 vom 2/7.
1934, ausg. 4/10. 1935.) • F u c h s .

N. V. Nederlandsch Laboratorium de Spaarnestad, Holland, Entwicklung von 
Hdrtwigsbildcrn auf HalogensilberkolloidemulsioTien. Zur Vermeidung zu schneller Oxy- 
dation des Entwieklergemisches werden die ublichen Trioxybenzol- u. Dioxybenzol- 
Isgg. mit den ublichen Alkalilsgg. derart zusammengebracht, daB das Verhaltnis 
Alkali: Entwicklerstoff sehr klein ist, z. B. K2CO.,: Brenzcatechin kleiner oder gleich 
1: 1. Fur Tiefenentw. wird die Schicht zuerst mit Alkalilsg. getrankt u. dann mit 
Entwicklerlsg. fertig entwickelt. (F .P . 791385 vom 17/6. 1935, ausg. 10/12. 1935.
D. Prior. 13/6. 1935.) G k o t e .

Humphrey Desmond Murray und Douglas Arthur Spencer, London, Licht- 
empfindliches Mehrschichtenmaterial fur Farbenphotographie. Die auBeren Schichten 
sind n. photograph. Emulsionen, wahrend die Zwischenschicht, wenigstens eine der 
Zwischenschichten neben dem lichtempfindlichen Salz einen gefarbten oder farbstoff- 
bildenden Stoff, z. B. a-Naphthol, zum Bildaufbau enthalt u. fur eine andere Spektral- 
farbc empfindlich ist ais die iiuBeren Schichten. Die Schichten konnen auf beiden 
Seiten des Tragers angeordnet sein. Nach dem Kopieren der Teilnegatiye auf ein 
solches Materiał werden die Teilbilder entwickelt u. gebleicht, worauf in der Zwischen
schicht durch Ausbleichen oder Farbstoffentw. u. in den auBeren Schichten durch 
Tonen oder Einfarben die Farbbilder hergestellt werden. (E. P. 440 422 vom 25/6.
1934, ausg. 30/1. 1936.) Grotę.
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A.-G. fiir Filmfabrikation, Berlin, Herstdlung von Duplikatnegativen oder -posi- 
tiven geringerer Kdrnigkeit von normal belichUten Bild- oder Bildtonstreifen, dad. gek.,
1. daB yon Originalfilnistreifen (Negativ oder Positiv) Zwrischennegative oder -positive 
hergestellt werden, bei denen sich das Bild in mehreren voneinander unabhangigen, 
z. B. durch den Schichttrager getrennten, in genauer Deekung aufeinanderliegenden, 
den gleichen Bildinhalt in annahernd gleicher Deekung enthaltenden Emulsions- 
schichten befindet, von denen die endgiiltigen Kopien angefertigfc werden. — 2. daB 
das erste Negativ auf die beiden aus Umkehrmaterial bestehenden Emulsionen eines 
zweischichtigen Films aufkopiert wird u. der nach dem Umkehrverf. entwickelte Film 
ais Zwischennegativ zur Herst. yorfiihrfertiger Positive dient. — Die Summę der 
Deekungen beider Bilder soli der n. Deekung entsprechen. (D. R. P. 625 110 KI 57b 
vom 18/7. 1933, ausg. 4/2. 1936.) G r o t ę .

Andre Gayet, Frankreich, Projektionsschirm. Der Sehirm besteht aus einer 
Untcrlage, wie Gewebe oder Karton, mit folgenden Lagen ubereinander: Papier, 
Metallschicht, Klebstoff, durchscheinendes Papier. (F. P. 792488 vom 4/10. 1934, 
ausg. 31/12. 1935.) G r o t ę .

N. V. Nederlandsch Laboratorium de Spaamestad, Holland, Ubertragen der 
Halogensilberpigmentschicht auf Druckplatten. Nach der Belichtung wird die Pigment- 
schicht trocken auf die Druekplatte aufgebraeht, dann zwischen Schicht u. Druck-
platte angefeuchtet, entwickelt u. gehartet, worauf die Druekplatte geatzt wird. Der
Druck erfolgt von dem mit Farbę eingewalzten Gelatinerelief. Das Pigmentpapier 
enthalt zwischen der Halogensilberschicht u. dem Trager eine Zwischenschieht aus 
Gummi arabieum oder Albumin, die ein einfaches Ablósen des Papiers von der Schicht 
ermoglieht. (F. P. 791582 vom 17/6. 1935, ausg. 13/12. 1935. D. Prior. 6/4.
1935.) G r o t ę .

N. V. Nederlandsch Laboratorium de Spaamestad, Holland, Tiefdruckatz- 
t-erfahren mittels Ualogensilberpigmentschichten. Auf der Halogensilberpigmentschicht 
wird ein durch Autotypieraster zerlegtes Bild photograph. erzeugt, das dann auf dio 
Druekplatte ubertragen u. zum Relief entwickelt wird, worauf die Druekplatte ge
atzt wird. Zur Steigerung der Atzfestigkeit der Halogensilberschicht konnen dieser 
Harze oder Fette zugesetzt werden. (F. P. 791 389 vom 17/6. 1935, ausg. 10/12. 1935.
D. Prior. 27/10. 1934.) G R O T Ę .

Kevin W illiam  Caton Webb, London, und Robert Laing Bruce Gall, Indien, 
Herstellen photomechanischer Druckformen. Das in einer Halogenverb. von Ag oder 
Ag u. Hg hergcstellte photogr. Bild wird mit einer polierten Cu*Platte in Kontakt ge- 
bracht, wobei ein dem Bilde entsprechender Ag- oder Hg-Ag-Nd. entsteht. Hierzu 
kann ein entwickeltes Positiv verwendet werden, das vor der Berulirung mit derMetall- 
platte gebleicht wird. Um die den Ag-Nd. tragende Cu-Platte druekfertig zu machen, 
wird sie mit einer HC1 enthaltenden CuSOł-Lsg. behandelt, eingefarbt u. dann mit 
einem Lósungsm. fur CuCl,, z. B. konz. Na2S20 3-Lsg., behandelt, wodurch die Farbę 
auf dem CuCl2 entfemt wird, aber auf den Ag-Stellen bleibt. Nun wird in ublicher 
Weise geatzt. Oder es werden nach der Behandlung der Platte mit CuS04 zunachst 
die Ag-Stellen mit Ag amalgamiert, worauf das CuCl2 mit Na,S20 3 aufgelost u. die Platte 
eingefarbt u. geatzt wird. Żur Herst. von Tiefdruckformen r a d  die Cu-Stelle mit dem 
Ag-Nd. mit HgCl, behandelt, wodurch die Ag-freien Stellen der Platte aufgelost werden 
u. auf ihnen Hg niedergeschlagen wird, worauf das Hg durch Verdampfen entfernt 
wird. (E. P. 440 736 vom 5/7. 1934, ausg. 30/1. 1936.) G r o t ę .

H. V. Nederlandsch Laboratorium de Spaamestad, Holland, Herstellen photo- 
graphischer Rasterbildcr fiir Druckformen. Das Originalbild wTird durch einen Raster 
auf eine lichtempfindliehe Halogensilberschicht kopiert, die das Licht stark zerstreut. 
Diese Schicht wird dann auf die Druekplatte ubertragen u. in ublicher Weise ein Hartc- 
relief hergestellt. (F. P. 791 383 vom 17/6. 1935, ausg. 10/12. 1935. D. Prior. 27/3.
1935.) _ G r o t e .

justin  J. Mc Carthy, Boston, Mass., V. St. A., Abziige vo?i Fingerabdriwken erhalt 
man, wenn man letztere mit einem feinstgemahlenen Pulver aus 8 (Teilen) Hydro
chinon (oder Metol) u. 1 Gummi arabieum bestreut, photograph. Ag-haltige Filme 
oder Papiere mit einer Lsg., die im Liter 25 g NaOH, 25 g Ńa2S03 enthalt, benetzt, 
auf die Fingerabdrucke preBt u. in einem sauren Bad fixiert. (A. P. 2 028 619 vom 
14/3. 1935, ausg. 21/1. 1936.) D o n l e .

Yerantwortlich: Dr. M. Pfllicke, Berlin. — Yerlag Chemie, G .nub. IŁ, Berlin W  35
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