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A. Allgemeine nnd physikalische Cliemie.
Jean Przyluski, Die Theorie der Elemente und der Ursprung der Wissenschaft. 

(Scientia 54. ([3] 27). X—9. 1/7. 1933. Paris, Coltóge dc France.) S k a l ik s .
T. E. Sterne, Die Gleichgewichłstheorie der Haufigkeit der Elemente. Im AnsehluB 

an die vom Vf. entwickelte Tlieorie iłber die Gleichgewichtstheorie der Haufigkeit 
der Elemente (C. 1933. II. 173) werden Schliisse iibcr die Art gezogen, wie die Energie 
in den Sternen durch Kcrnu m wandlungcn frei wird, wenn Gleichgewichtszustande 
vorhanden sind. Sind die Kerne aus Elektronen u. Protonen zusammengesetzt, darni 
muB bei vorhandenem Gleichgewicht das hiiufigste Element im allgemeinen ein gerades 
Atomgewicht u. den kleinsten Massendcfekt besitzen. Nach der ASTONschen Ivurve 
der Massendefekte besitzt Fe66 den kleinsten Massendcfekt aller Elemente geraden 
Atomgewichts, woraus sich die Haufigkeit des Fe in den Sternen u. seine vorherrschende 
Stellung in den Meteoriten u. in der Erde erkliiren laDt. Die GróBe der freiwerdenden 
Energie in einem bestimmten Gebiet eines Sterns ist proportional dcm Grad der Ab- 
kuhlung. Diese GroBe, sowie die Haufigkeit der Elemente erfordern fiir ihre Berechnung 
die Kenntnis der Massendefekte aller Isotopen aller Elemente u. der Niveaus der Kern- 
anregung u. Kernspins in ihren n. u. angeregten Zustiinden. (Physic. Rev. [2] 43. 
768. 1/5. 1933. Cambridge, Massachusetts.) G. Sc h m id t .

Mizuho Sató, Ober den Einflufl der Warmestrómung auf die Broumsche Bewegung. II. 
(I. vgl. C. 1933. II. 817.) Der EinfluB einer Warmestrómung auf die durch Konden- 
sation u. Wiederverdampfung der Moll. verursachte BuoWNsche Bewegung wird 
gastheoret. untersucht. Die (an sich nicht starkę) VergróBerung der mittleren Ver- 
schiebung kann experimentell bestimmt werden, falls ein Korperteilchen sich in einem 
verd. Gase bewegt. (Z. Physik 83. 412—16. 20/6. 1933. Tokio.) Sk a l ik s .

Jacęiues Metadier, Zur TJntersuchung der Brownschen Bewegung in  einem Kraft- 
felde. (Vgl. C. 1932. II. 970.) Zur operatorenmaBigen Berechnung der BliOWNschen 
Bewegung gibt Vf. die Spezialfiille an, in welchen sich ein einfaches Resultat erzielen 
laBt. (C. B. hebd. Seances Acad. Sci. 195. 649—51. 1932.) ElSENSCHITZ.

I. Amdur und A. L. Robinson, Die Rekombinalion der Wasserstoffatome. I. (Vgl. 
C. 1933. I. 3406.) Die Rekombination der H-Atome wnirde nach ciner calorimctr. 
Methode untersucht, die derjenigen von S m aLLWOOD (C. 1929. II . 1253) iihnlich war. 
Die friiheren Unterss. der Rekombination werden krit. diskutiert. Einwande gegen 
die Benutzung der calorimetr. Methode werden widerlegt. Es konnte gezcigt werden, 
daB die Wandrk. bei den Bedingungen des Expcriments eine untergeordnete Rolle 
spielt. Ais StoBpartner bei der Rekombination im Gasraum kommen sowohl ^-M ole
kule, wie auch H-Atome in Frage, wobei die Ausbeute beim StoB mit Molekiilen 
hóehstens 4-mal gróBer ais diejenigo mit Atomen sein kann. (J: Amer. chem. Soc. 55. 
1395—1406. April 1933. Univ. of Pittsburgh, Departm. of Chem.) B o r is  ROSEN.

L. Farkas und H. Sacbsse, U ber die homogene Katalyse der Para-Orthoimsserstoff- 
‘umwandlung durch jMramagnetische Stoffe. Untersucht wurdc die Parawasserstoff- 
umwandlung unter Katalyse paramagnct. Gase u. Ionon. Dic Rk. mit 0 2, NO u. N 0 2 
ist homogen, bimolekular, von erster Ordnung, fast temperaturunabhangig, mit StoB- 
ausbeuten von rand 10-12. Bei der Rk. mit NO ist nur der paramagnet. 277*/,-Zustand 
wirksam, der 124 cm-1 (353 cal) iibcr dem tiefsten diamagnet. 2T7‘/,-Grundzustand liegt. 
0 2 in wss. Lsg. wirkt m it gleicher StoBausbeute wie in Gasphase. In den wrss. halb- 
molaren Lsgg. der zweiw ertigen Sulfate von Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, dereń Magnetonen- 
zahl von 0 bis 5 ansteigt, wachst die Umwandlungsgeschwindigkeit des Parawasser- 
stoffes in derselben Reihenfolge, ist bei Zn gleich Nuli u. beim Mn ungefahr das 5-fache 
von der bei Cu. Die StoBausbeute ist ungefahr 10-mal groBcr ais bei den Rkk. im 
Gasraum u. wachst mit fallenden Konzz. der Salzlsgg. Im  Anhang bcrechnct Wigner 
die tlbergangswahrscheinlichkeit von Para- in Orthowasserstoff infolge der Wechsel-
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wrkg. des Kernspins m it dem inhomogenen Magnetfeld des StoBpartners zu 
2/«2s / 'P 2 J /S  h2 o s6 K T  (fjs, //p =  magnet. Moment des StoBpartners u. Protonen- 
moment, J  =  Tragheitsmoment von H2, as =  Abstand beim StoC). Die StoBausbeuten 
ergeben sich in richtiger GroBenordnung. (S.-B. preuB. Akad. Wiss. 1933. 268—79. 
11/4. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochem.) G g g e r .

K. P. Bonhoeffer, A. Farkas und K. W. Rununel, Vber die heterogene Katalyse 
der Parawasserstoffumwandlung. Die Parawasserstoffumwandlung wird durch einige 
Stoffe bei hohen Tcmpp. besser katalysiert ais bei tiefen, wahrend andere Stoffe sich 
umgekehrt verhalten. So katalysiert z. B. Holzkohle bei der Temp. der {1. Luft sehr 
gut, wahrend sie bei n. Temp. nicht wirkt; umgekehrt katalysiert Pt-Mohr bei ge- 
wóhnlicher Temp. momcntan, ist aber bei der Temp. der fl. Luft unwirksam. Fur dies 
yerschiedene Verh. ist nicht eine Verschiedenheit des Temp.-Koeff. der Katalyse ver- 
antwortlich. Es kónnen bei beiden Katalysatorgruppen je nach Temp. u. Oberflachen- 
beschaffenheit positive wie negative Temp.-Koeff. beobachtet werden. Im allgemeinen 
sind am selben Materiał positive wio negative Temp.-Koeff. zu finden. Oberhalb 
Zimmertemp. wird stets ein positiver Temp.-Koeff. gefunden, ein negativer nur bei 
tiefen Tempp. — Vff. nehmen zur Deutung ihrer Verss. an, daB zwei verschiedene 
Rk.-Mechanismen existieren: bei tiefer Temp. (im Gebiet der molekularen Adsorption) 
erfolgt in der Adsorptionsschicht eine monomolekularo Umwandlung des isolierten 
H2-Mol. mit negativem Temp.-Koeff. der Katalyse. Bei hoher Temp. (Gebiet der 
aktiviertcn Adsorption) erfolgt die Umwandlung bei der Desorption der adsorbierten 
Atome (Rekombination von Atomen aus yerschiedenen Moll.). — Die meisten Kataly- 
satoren werden durch Sauerstoff vergiftet; nur der molekular adsorbierto Sauerstoff 
beschleunigt die Tieftemp.-Katalyse an Kohle. Der UmwandlungsprozeB an Kohle 
bei tiefer Temp. besitzt Ahnlichkeit mit der von FARKAS u . S a c h s s e  (yorst. Ref.) 
aufgefundenen homogenen Katalyse der Parawasserstoffumwandlung an 0 2 u. anderen 
paramagnet. Moll. Sicher ist jedenfalls die Katalyse durch den bei tiefer Temp. an 
Kohle adsorbierten Sauerstoff ein ahnlicher magnet. Effekt wie der im homogenen 
Gasraum. (Z. physik. Chem. Abt. B. 21. 225—34. Mai 1933. Frankfurt a. M., Univ., 
Inst. f. physikal. Chem.) L o r e n z .

Richard Kuhn und Albert Wassermann, Komplexbildung und Katalyse, hoch- 
aktive Zwischcnstufen. I. R e d .  v o n F e r r i s a l z  d u r c h  H20 ,. Vff. zeigen durch 
quantitative Unterss., daB die Umsetzung von Gemischen aus Ferrisalz u. H20 2 mit
a,a'-Dipyridyl oder o-Phenanthrolin vollstandig verlauft (vgl. M a n ch o t u . Lehm ann, 
C. 1928. I. 2041). In  Gemischen von Eisensalz u. H20 2 ist fast nur Fe111 vorhanden. 
Solcho Gemische entwickeln 0 2. Im stationaren Zustand der Katalyse ist monoyalenter 
Wertigkeitswechsel Fe11 ^  Fe111 anzunehmen (H a b e r  u . W i l l s t a t t e r ,  C. 1932. I- 
778). Vff. zeigen an Hand colorimetr. Messungen, daB es unter gewissen Bedingungen 
(Pk — Konz. des H20 2 — Puffer) gelingt, die hypothet. Ferrostufe ąuantitatir ab- 
zufangen. Setzt man Eisensalz-H20 2-Gemischen komplexbildende Schwermetalle im 
OberschuB zu, so erfolgt keine Farbstoffbldg. Die Gesehwindigkeit der Bldg. des Ferro- 
tridipyridyl- bzw. Ferrotri-o-phenanthrolinsalzes aus FeS04 u. H20 2 hangt nicht nur 
von der Gesehwindigkeit des Vorganges Fe111 —n ,0 | - y  Fe11 ab, sondern auch von dem 
Verhaltnis der Geschwindigkeiten, mit denen das intermediar auftretende Ferrosalz 
einerseits komplex gebunden, andererseits zu Ferrisalz osydiert wird. — II. H20 2 - 
Z e r s .  d u r c h T r i d i p y r i d y l -  u. o - P h e n a n t h r o l i n f e r r o s a l z e .  Die 
entstehenden Tridipyridyl- bzw. o-Phenanthrolinferrosalze (vgl. B laU , C. 1899. I. 629) 
sind ebenso wio anorgan. Fe, aber schwacher katalat. wirk-sam. Es ist ebenfalls ein 
monoyalenter Wertigkeitswechsel zwischen [Fe(Dip)3]++(rot) =%> [Fe(Dip)3]+++(blau) +  e 
anzunehmen. — III. K a t a l a s e s t o B .  Ein Gemisch yon a,a'-DipyTidyl u. H20 2 
entwickelt auf Zugabe yon FeS04 unter den gewahlten Bedingungen etwa 100-mal so 
rasch 0 2 ais das Gemisch H 20 2-FeS04 ohne Base, u. etwa 20-mal rascher ais bei An- 
wendung des fertigen Tri-di-pyridylferrosulfats. Dieser Vers. laBt sich in der Zusammen- 
mischung der Komponenten yariieren. Tri-di-pyridylferrosułfat mit einer aquivalenten 
Menge Ferrisulfat oder Dipyridyl yersetzt, zeigt keine entspreehende Aktivierung. 
Der KatalasestoB wurde bei verschiedenem pn beobachtet u. ist abhangig von der 
Konz. der einzelnen Komponenten u. der Temp. HCN hemmt ihn um 50%, wenn 
50 HCN auf 1 Fe treffen. Na2S04 hemmt ebenfalls. Die erhóhte katalyt. Wirksamkeit 
wahrend der Bldg. des Komplexsalzes ist spezif. in bezug auf: 1. Metalle (Co++, Ni++, 
Cu++ an Stelle yon Fe++ zeigen keine erhóhte Katalasewrkg.; Mn++ ist wirkungslos).
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2. Bftsen (o-Phenanthrolin yerhalt sioh ahnlicli wie a,a'-Dipyridyl; y,y'-Dipyridyl, 
Pyridin u. o-Oxychinolin yersagen). — 3. Substrat (eine erhóhte Peroxydase oder 
Oxydasewrkg. des Fe konnte nicht beobachtet werden; Substrat: Brenztraubensaure, 
Fructose bzw. Octatriensaure). — Die absol. Wirksamkeit wurde bestimmt. — Der m it 
dem StoB yerbundene Valenzwechsel des Fe bewirkt einen Substratverbrauch, der weit 
uber jedes stochiometr. MaB hinausgeht. Wahrend der Bldg. ist der Dipyridylferro- 
komplex unter den gunstigsten Vers.-Bedingungen 250-mal wirksamer, ais das im 
stationaren Zustande vorliegende fertige TridipyTidylferroion. Zur Erklarung des 
Effektes wird eine Auslsg. von Rk.-Ketten durch Zwischenyerb. diskutiert. Aueh m it 
peroxydat. Nebenwrkgg. wird die Aktiyierung zu erklaren versucht. Vff. nehmen fur 
den beobaehteten Effekt das Vorhandensein hochakt. Zwischenstufen an. Die yor- 
liegenden Ergebnisse werden mit den von W ie l a n d  beobaehteten OxydationsstóBen 
u. der katalyt. Wirksamkeit kolloider Metalle in Beziehung zu bringen yersucht.

V e r s u c h e .  Vff. arbeiten die bekannte Vorschrift zur Darst. des a,a'- u. y,y'-Di- 
pjridyls aus. 5 Tabellen iiber Farbmessungen beziehen sich auf I. 9 Tabcllen beziehen 
sich auf die katalyt. Wrkg. der a,a'-Dipyridyl- bzw. o-Phenanthrolinferrosalze.
11 Tabellen besehaftigen sich mit dem KatalasestoB. AuBer dem katalat. zers. H20 2 
wird in Bilanzyerss. aueh das peroxydat. yerbrauehte Hydroperoxyd bestimmt, u. die 
■peroxydat. Wirksamkeit m it Brenztraubensaure, die oxydat. Wirksamkeit mit Brenz
traubensaure, Fructose u. Octatriensaure ais Substrat untersucht. (Liebigs Ann. Chem. 
503. 203—32. 9/6. 1933. Heidelberg, Kaiser-Willielm-Inst. f. med. Forsch.) K a l t s c h m .

Richard Kuhn und Albert Wassermann, Einfluf} von Graphit auf die Hydro- 
perozydzersetzung durch Eisen. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. erganzen dio friiheren Verss. 
(vgl. C. 1928 . II. 1099) uber die Katalasewrkg. yon Eisensalzen durch Adsorption an 
Kohle unter Abanderung der Aciditat, Temp., Konz.-Verhilltnisse u. unter Verwendung 
von Graphit an Stelle von Kohle ais Trager. Zur kinet. Deutung des Effektes wird aueh 
die Hemmbarkeit des Eisen-Graphitkatalysators untersucht. — Dio Wirksamkeit des 
Fe bei Ggw. von Graphit wird durch Gesehwindigkeitskonstanten 1. oder 0. Ordnung 
ausgedriickt. Die Geschwindigkeit der H20 2-Zers. ist von pH, Temp. u. yon der H20 2- 
Konz. abhangig. Bei einem H20 2-Geh. unter 0,5-n. liegt eine Rk. 1. Ordnung yor. Die 
Halbwertszeit ist in diesem Falle von der H20 2-Konz. unabhangig. Bei hoheren H20 2- 
Konzz. findet ein Wechsel der Rk.-Ordnung sta tt. Zwischen 0,8- u. 11-n. H20 2 liegt eine 
Rk. 0. Ordnung vor. Im Gebiet der Rk. 0. Ordnung ist ein Diffusionsvorgang die ge- 
schwindigkeitsbestimmende Rk. — Es wird der EinfluB der Schiittelgeschwindigkeit fiir 
das Gebiet der Rk. 1. u. 0. Ordnung untersucht. Dem Wendepunkt der Aktivitats- 
J),-Kurve kommt im yorliegenden Falle keine theoret. Bedeutung zu. Der EinfluB der 
Eisenkonz. bei konstanter Graphitmenge u. H20 2-Normalitat auf die Geschwindigkeits- 
konstante macht es wahrscheinlich, daB sich die Katalyse an der Grenzflache Graphit— 
Lsg. abspielt. — Es folgt eine kinet. Deutung des Aktivierungseffektes unter Bertick- 
sichtigung der von H a b e r  u . W il l s t a t t e r  (C. 1 9 3 2 .1. 778) fur das homogene System 
diskutierten Ketten des durch Eisen katalysierten H20 2-Zerfalls. Vff. nehmen einen 
monovalenten Wertigkeitswechsel des Fe an der Phasengrenze Graphit—Lsg. an. Mit 
den angestellten kinet. Betrachtungen iiber den Aktivierungseffekt ist das Verh. des 
Fe-Graphitadsorbats gegen Komplexbildner in Obereinstimmung. Es wurde eine starko 
Hemmung der Katalyse durch Komplexbildner sowolil des FeIIł ais aueh Fe11 beob- 
achtet. (Liebigs Ann. Chem. 503. 232—48. 9/6. 1933.) K a l t s c h M i t t .

Albert Wassermann, Kinelik und Hemmbarkeit der eisenkatalysierten Hydro- 
■perozyd-Schwefelica^sersloffreaktion. (Vgl. C. 1932 . I. 3306.) Zur Best. der Rk.-Ge- 
schwindigkeit wurde die eisenhaltige H20 2-Lsg. mit H2S-Gas geschiittelt, u. der Gas- 
yerbrauch volumetr. bestimmt. Es wird die pH-Abhangigkeit yon pn =  0—4,1 unter
sucht. Fcrner der EinfluB der H20 2 u. Eisenkonz., der Temp. u. der Anfangskonz. des 
gel. H„S. Unter den Bedingungen der maximalen Wirksamkeit ist die Auflsg. des H2S- 
Gases die langsamste Rk. Die Losungsgeschwindigkeit zeigt in dem zur Unters. ver- 
wendeten GefaB bei ctwa 100 Schuttelperioden pro Min. ein Maximum. Unter den 
relatiy giinstigsten Bedingungen bringt ein Fe pro Sek. mindestens 7 Moll. H20 2 mit 
H„S zur Rk. Die peroxydat. Wirksamkeit des Fe ist im yorliegenden Falle etwa 
104-mal groBer ais die katalyt. oder oxydat. Wirksamkeit mit H2S ais Substrat. Die 
Spezifitat ist von derselben GroBenordnung wic bei manchen enzymat. Rkk. Die Ge
schwindigkeit der H20 2-Fe-H2S-Rk. wird durch a,a'-Dipyridyl u. o-Phenanthrolin stark 
gehemmt. Hamin ist schwacher wirksam ais anorgan. Fe. HCN u. CO sind wirkungs- 
los, ebenso yon yornherein zugesetzter S, Brenztraubensaure, Fructose u. Benzyl-
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alkohol. Dagegen hemmcn Pyrogallol, Chinon, Hydrochinon. Die bei Pyrogallol voIu- 
metr. festgcstelltc Hemmung des H2S-Verbrauches ist mit einer annahernd ent- 
sprechenden Hemmung des H j02-Verbrauchs verbunden. — Pyrogallol wirkt anti- 
peroxydat. — Es wird der EinfluB der Konz. des Pyrogallols auf die Hemmung untcr- 
sucht u. diskutiert. Dem Hemmungsstoff kann im vorliegenden Falle auCer einer anti- 
katalyt. Wirksamkeit (a) aueh eine prokatalyt. Wirksamkeit (6) zukommen. Die beob- 
achteto Hemmung hangt dann von dem Verhaltnis a : b ab, u. erklart den beobachteten 
EinfluB der Pyrogallolkonz. auf die Hemmung. Vf. weist auf die mogliehe Beziehung 
der HjOj-HjS-Rk. zur H2S-Assimilation durch Schwcfclbakterien hin. (Liebigs Ann. 
Chem. 503 . 249—68. 9/6. 1933.) K a l t s c h m i t t .

M. J . K agan und w. S. Klim enkow, Aufeinanderfolgende Jieaklicmen auf der 
Oberflache eines Katalysators. Herstellung von Aceton aus Athylalkohol. An Hand von 
Analysen wurde festgestellt, daB der ProzeB der katalyt. Acetonbldg. aus A. auf einer 
Dehydrierung des A., Oxydation des Acetaldehyds in Ggw. von W. u. Zers. der Essig- 
saure unter Bldg. von Aceton beruht. Der EinfluB von Temp., Kontaktschichtoberflache, 
Strómungsgeschwindigkeit des A. u. Verhaltnis A .: W. wurde untersueht. Ais Kata- 
lysatoren dienten Ei8cnoxyde, Siderit u. ZnO m it einem Zusatz von MgO. — Siderit 
erwies sieh ais ein wirksamer Kontaktkórper, indem etwa 80—83°/0 Ausbeute bei 
einmaligem Durch lei ten der Dampfe erzielt werden konnte. Die optimale Ausbeute 
wurde bei etwa 470° bei einem Verhaltnis A .: W. =  1: 4,5, einer Stromungsgesehwindig- 
keit von 0,7 Mol./Liter u. einer Kontaktschichtlange von 50 cm beobachtet. (Chem. J. 
Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi 
Chimii] 3. 244—54. 1932. Moskau, Karpow-Inst. f. physikal. Chemie.) Gup.IAN.

Dinca Samuracas, Die Entilehung, das Sichlbarwcrden und das Wachslum von 
Krysłallkeimen. (Vgl. C. 1933. II. 985.) Vf. untersueht die Erscheinungen an 2 Glas- 
róhrchon, die unter gleichen Bedingungen liinsichtlich Temp., Druck u. Vol. u. auBer- 
halb aller magnetoolektr. Einfliisse stehen. Die Róhrehen befinden sich in einem Thermo- 
s ta ten (DEWAP.-Flasehe, mit Toluol gefiillt), der mit elektr. Heizung, Kiihlung durch fl. 
C02 u. Temperaturregler yersehen ist. Bei der Thermostatentemp. erfolgt in einer be- 
stimmten Zeit die Bldg. einer gewissen Anzahl von Keimen, diese werden dann bei 
tieferer Temp. siehtbar gemaeht. — Von verschiedenen Verss. werden nur die Ergebnisse 
mit gesehmolzenem Salol u. ubersiitt. Lsgg. von Pb(N03)2 mitgeteilt, u. es werden daraus 
folgende Sehliisse gezogen: Unter gleichen Bedingungen bilden sich ungefahr gleich 
viel Krystallkeime, ihrc Anzahl wachst mit steigender Temp. — Bei Salol wurde ferner 
beobachtet: Alle Keime erscheinen an der Oberflache der Fl. Sie umgeben sich mit einer 
Zone, in der ein oder mehrere neue Keime entstehen, werden also zu einer Keimąuelle. 
Die Zono um den Krystallkeim ist einc Art Kraftfeld, Vf. nennt sie ,,Knjstallisalion.?- 
feld". Im  Krystallisationsfeld konnen sich Keime bilden oder nieht, je naeh der Struktur 
seiner Kraftlinien. — Die bei einer bestimmten Temp. & in einer bestimmten Zeit t ge- 
bildeten Keime sind zuniichst unsichtbar u. mussen bei tieferer Temp. 0 '  siehtbar ge- 
maeht werden. Die zum Erscheinen aller bei der Temp. 0  u. wahrend der Zeit t pro 
qcm notwendige Zeit nennt Vf. die „Erscheinzeit“ der Keime. Verss. mit Salol ergaben, 
daB den bei einer gegebenen Temp. wahrend eines gegebenen Zeitraumes gebildeten 
Keimen eine genau bcgrenztc Erscheinzeit entspricht, die sich mit der Temp. in gleichem 
Sinne andert. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristallchem. [Abt. A 
d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 474—76. Juni 1933.) S k a l ik s .

Dinca Samuracas, Die Wirkung des Hochfrequcnzslromes auf die Bildung ton 
Krysłallkeimen. (Vgl. vorst. Ref.) Unter Verwendung der von MAKINESCO (C. 1931. I- 
3219) beschriebcnen Hochfrecjuenzapparatur wurden verschiedene geschmolzene oder 
in Lsg. befindliche Substanzen in 2 mm dUnner Schieht auf Al-Platten der Wrkg. von 
Hochfreąuenzstromen ausgesetzt (1,5 kW mit 1,5 mAmp. u. 600 m Wellenlange). — 
Ergebnisse: Die Anzahl der Krystallkeime ist gróBer auf den der Hochfreąuenz unter- 
worfenen Platten, doch sind die entwickelten Krystallzentren im allgemeinen etwas 
kleiner ais bei dem nichtbestrahlten Vergleichsobjekt. Die Keime sind den Kraftlinien 
des Feldes parallel gerichtct. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristall
chem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 477—78. Juni 1933.) S k a l ik s .

A. Glazunov und K. Se£l, Ober die Krystallisation des Benzonaphthols. ( Unter- 
suchungen uber die Krystallisation unter dem Mikroskop.) Vff. beobachten die Krystalli- 
sationsgeschwindigkeit u. bestimmen die Zahl der Krystallisationszentren mkr. an 
dunnen Schichten von wenigen mg des zu untersuchenden Stoffes. Das zunachst 
untersuchte Benzonaplithol esistiert in zwoi Formen, einer stabilen (I) mit F. 110°
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u. einer metaatabilcn (II) m it F. 97°. Dio bcobaehteten Krystallisationsgesehwindig- 
keiten werden graph. dargestellt. Es zeigt sich, daC diejenige der metastabilon Form 
erheblich groGer ist ais die der Form I. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 5. 222—32. 
2 Tafeln. 1933. Pribram, Bergakad., Inst. f. theor. Metallurgie.) R. K. Mu l l e r .

E. Schiedt, Lósungsversuche mit Gold-Silbereinkrystallen. Das System Au-Ag ist 
fur Losungsyerss. besonders geeignet, weil hier ein Mischkrystallgitter mit vollkommen 
regelloser Atomverteilung (ohne róntgenograph. Anzoichen fur Ordnung) vorliegt. In 
Vorverss. mit 65- u. 33%'g- H N 03 wurde zunachst festgestellt, daC Einkrystalle dieselbe 
Losungsgesehwindigkeit zeigen wie vielkrystalline Proben. Der in der H N 03 auf den 
Legierungen sich bildende braunc Au-t)berzug bewirkt keino Hemmung des Lósungs- 
vorganges. — Es wurde nun die Loslichkeit von Einkrystallen gleicher Zus. (~ 3 8  A t.-%  
Au), aber yerschiedener Orientierung untersucht. Von den Krystallen wurden 1 cm 
lange Stiicke abgesagt u. bierauf den zylindr. Proben Basisflachen angescliliffen u. 
poliert. Dann wurden dio Proben so weit in geschmolzenes Picein getaucht, daB nur die 
polierte Flacho frei blieb. Losungsyerss. mit den so vorbereiteten Legierungen in 
33%ig. H N 03 bei 25° zeigten, da 13 ein etwaiger EinfluB der Krystallorientierung auf dio 
Loslichkeit nur eine untergeordnete Rollo spielt, daB also in erster Linie die Konz. der 
Legierungen fur die Losungsgesehwindigkeit mafigebend ist. (Z. anorg. allg. Chem. 212. 
415—19. 20/6. 1933. Stuttgart, Róntgenlab. d. Techn. Hochsch.) Sk a l ik s .

K. Zinserlingund A. Schubnikow, tlberdie PlastizitatdesQuarzes. (Vgl. C. 1932.
II. 2923.) Nach einer kurzeń histor. tlbersicht iiber die Frage der piast. Deformation 
des Quarzes werden Ergcbnisse von Unterss. der Form u. Symmetrio mechan. Zwillingo 
auf verschiedenen Krystallflachen des Quarzes mitgeteilt. Dio Zwillingsfigur auf einer 
beliebigen Flacho wird theoret. vom Raummodell des Zwillings abgeleitet. Die Streck- 
grenze des Quarzes bei etwa 573° wird annahernd bestimmt, ihr Zahlenwert ist 15-mal 
so klein, ais bei Zimmertcmp. — Vff. schlagen vor, folgende Plastizitiitsarten zu unter- 
scheiden: 1. Steinsalzplastizitat (durch Translation erzeugt), 2. Calcitplastizitat (dureh 
Gleitung erzeugt), 3. Quarzplastizitat (ohne sichtbare Versehiebung der KrystaO- 
teilchen). (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Iiristallcliem. [Abt. A d. 
Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 454—61. Juni 1933. Leningrad, Mineralog. Inst. 
d. Akad. d. Wiss. u. Inst. f. angew. Mineralogie.) S k a l ik s .

Armand de Gramont, Vber die Bewegungen eines Quarzkryslalls in einem elektro- 
■statischen Feld. In Zusammcnarbeit mit D. Beretzki h at Vf. 2 Anordnungen gebaut, 
durch die piezoelektr. Quarzkrystalle in rasche Drehbewegungen versetzt werden 
kónnen; in der einen dreht sich ein Quarzzylinder um seino Achse, in der anderen 
dreht sich zwischon 2 Kondensatorflachen ein Parallelepiped ohne auBero Achse. —- 
DieBedingungen fiirdiese Anordnungen werden in einfacherWeise diskutiert. (C.R.hebd. 
Seances Acad. Sci. 196. 1705—07. 6/6. 1933.) L o r e n z .

Armand de Gramont, tJber die verschiedenen Schwmgwngsbereiche eines Quarz- 
parallelepipeds. (Vgl. vorst. Ref.) Betrachtet wird ein Quarzparallelepiped, dessen 
Kanten parallel der elektr., der opt. u. der mechan. Achse sind; e, o u. m sind die Dimen- 
sionen des Krystalles in den drei Achsen. Der Krystall schwingt langs der mechan. 
Achse m it Freąuenz / .  Wenn vi groB gegeniiber o ist, dann gilt K m =  /•  m. f  ist also 
umgekelirt proportional m; K  ist im Mittel 2706. Wenn der Quotient m/o =  2 ist, 
beginnt K  ldeiner zu werden; bei m/o =  0,52 liegt die Grenze der Schwingungen langs 
der mechan. Achse. Bei weiterer Verkleinerung von m  ist der Schwingungsbereich yollig 
instabil. Bei m/o — 0,36 beginnt ein neucr Schwingungsbereich; der Krystall schwingt 
dann langs der elektr. Achse. Der Koeff. K e =  /•  c strebt bei weiterer Verminde- 
rung T o m  m einer Grenze zu, die nahe bei m/o =  0,14 liegt. Fur einen solehen K ry
stall berechnet sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles langs der elektr. 
Achse zu 5504 m. Veranderungen in der GróBo von e haben nur geringen EinfluB 
auf die Schwingungen. — In dem instabilen Schwingungsbereich treten betraehtliche 
mechan. Spannungen auf, die haufig den Krystall zerstoren. Die resultierenden elektr. 
Ladungen bestimmen die friiher (1. e.) beschriebenen Drehbewegungen. — Wenn die 
Luft um einen sich drehenden Krystall yerdiinnt wird, yerlangsamt sich dio Bewegung 
infolge der Ionisation des Gases; gleichzcitig treten Leuchterscheinungen auf. In 
hóherem Vakuum wird die Bewegung wieder raschcr, rascher ais bei gewóhnlichem 
Druck. Die Drehung des Krystalles kann also nur durch die elektrostat. Ladungen 
bedingt sein. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197. 101—03. 10/7. 1933.) L o r e n z .
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Greaztllchcn- Katalyae. Von Martin KrSger. Leipzig: Hirzel 1933. (VIII, 387 S.) gr. 8®. 
nn M. 10.50; Lw. nn M. 12.50.

A ,. A to m s tru k tu r . R a d lo c h e m le . P h o to c h e m ie .
M. K. Gopalaiengar, Die. neue Slałislik und Elekłrostatik. Die Anwendung der 

Theoric der metali. Ix-it.tr auf Probleme der Elektrostatik (vgl. SlLBERSTEIN, Philos. 
Mag. J . Sci. 36  [1918]. 413) wird vora Standpunkt der neuen Statistik diskutiert. 
(Indian J. Physics Proc. Indian Am. Cultivat. Sci. 7. 531—37. 20/4. 1933. Banga- 
lore.) L o r e n z .

Robert B. Brodę und Edward B. Jordan, Ekklronenreflexion an fłiissigem 
Quecksilber. Eb wird die 5Jahl der von einer fl., etwa 1-mal pro Minutę erneuerten Hg- 
Oberflache elast. gestreuten Elektronen bestimmt bei senkrechtem Einfall des Primar- 
strahls (14—70 Volt). Die reflektierte Mengc zeigt eine Bevorzugung der Richtung des 
einfallenden Strahls. Die Gesamtzahl der elast. gestreuten Elektronen nimmt mit 
zunehmendcr Elektronenenergie stark ab, wahrend ihre Riehtungsverteilung sich 
dabei nieht wesentlich andert. Intensitat u. Riehtungsverteilung stehen in guter Ober- 
einstimmung mit den Werten, die sich aus der experimentell bereits bekannten Streuung 
am Hg-Einzelatom berechnen lassen. (Physie. Rev. [2] 43 . 1057. 15/6. 1933. Univ. of 
Califomia.) KoLLATH.

A. G. Emslie, Eleldrcmenbeugung an Antimon- und Bleiglanz. Bei der Streuung 
von 20—60 kV-Elektronen an den Spaltflaehen von Antimon- u. Bleiglanz sind die 
auftretcnden Beugungserscheinungen z. T. von der Richtung des einfallenden Strables 
abhilngig, z. T. nicht. Z u den crsteren geboren Gruppen von seharfen Flecken, dic 
auf konzcntr. Kreisen liegen, in guter Gbereinstimmung mit der Gitteranordnung der 
Krystalloberflilcbe u. unabhangig von innerem Potential des Krystalls, was groCe 
Krystalleinheiten beweist. Die anderen Erscheinungen bestehen aus Bandem ver- 
schiedener Breite u. Richtung. Diese riihren von der AuslSsung soleher unelast. ge- 
streuter Elektronen her, die in diejenigen ,,verbotcnen“ Riehtungsbereiche einzudringen 
versuehen, dic in M o r s e s  Elektronentheorie in Krystallen diskutiert sind; Einzel- 
erscheinungen in der Lage dieser Bander stehen jedoch m it der eben erwahnten Theorie 
nieht im E in k lan g . AuÓer diesen Bandern, aber aueh unabhangig von der Einfalls- 
riehtung, gibt es ein System von Ringcn, dic konzentr. zu den oben besprochenen 
Kreisen liegen. Diese scheinen von unelast. StoCen gefolgt von Glanzwinkelreflektionen 
an einem eindimensionalen Gitter herzuriihren. (Physie. Rev. [2] 43. 1056—57. 15/6. 
1933. Cornell Univ.) ” KOLLATH.

Louis R. Maxwell, Eleklronenbeugung beim Durchgang durch Flussigkeiten. Eine 
neue Art von Elektroneninterferenzen wurde erhalten beim Durehgang von Elektronen 
(14—30 kV) durch diinne Fl.-Hautehen aus gewohnlichem Vakuumpumpenol, die in 
einer kleinen Drahtsehleife hergestellt u. soweit verdiinnt wurden, bis opt. Interferenz- 
ringe sielitbar waren. Die Beugungserscheinungen bestanden aus drei vollstandigen 
Ringen, dereń Intensitat mit wachsendem Winkel abnahm u. dereń (1//.-sin 0/,)-Wcrt 
zu 0,11, 0,23 u. 0,40 gefunden wurde. Bei sehr kleinen Winkeln traten eharakterist. 
DEBVE-ScHERRER-Ringe kleiner Intensitat auf, wahrend man bei v6llig freien Mole- 
kiilen eine intcnsive Streuung unter kleinen Winkeln erwartet hiitte. Es liegt daher 
dio Annahme nalic, daO die Beugung durch Molekiilgruppcn mit zufalliger Orientierung 
heryorgerufen wird. Dio Elektronenbeugungsringc sind kleiner ais bei der Beugung 
von RSntgenstrahlen an FIL, was mdglieherweisc seinen Grund in einem Kernstreuungs- 
effekt liat, der fur Rontgenstrahlstreuung wegfallt. (Physie. Rev. [2] 43. 1057. 15/6. 
1933. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) KOLLATH.

E. Brtiche und H. Johannson, Elektronenmikroskopische Beobarhlungen an der 
Bariumaufdam-pfkalhode. Vff. haben ihre Unterss. mit dom elektr. Elektronenmikroskop 
auf Kathoden ausgedehnt, bei denen metali. Ba auf eine Ni-Flache aufgedampft wurde. 
Die Aufnahmen zeigen deutliche Adern, die den Korngrenzen der Ki-Krystalle ent- 
spreclien, wie aus der ttbereinstimmung der Aderung im elektronenmikroskop. u. im 
(ebenfalls 70-fach vergroBerten) lichtmikroskop. Bild der angeatzten Kathodc folgt. 
Aus dem bisher vorhandenen experimentellen Materiał lafit sich noch nieht entsclieiden, 
welehor A rt dic Yorgange sind, die der Bldg. u. dem Wachsen der Adern im elektronen
mikroskop. Bild zugrunde liegen. (Z. Physik 84. 56—58. 17/7. 1933. Berlin-Reinicken- 
dorf, Forsch.-lnst. d. AEG.) K o LLATH.

George W. Todd, Positronen und Atomkeme. Nach der Annahme von ELSA SSEK  
(C. 1933. II. 1135) soli das Proton aus einem Neutron u. einem Positron bestehen.
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Die Betrachtungen des Vfs. iiber den Aufbau des Kerns unter AusschluB von freien 
Elektronen u. Positronen widersprechen den Annahmen von E l s a s s e r .  Durch den 
Yom Vf. angegebenon Ausdruek kónnen dio durch den radioakt. Zerfall bewirkten 
Veranderungen im Kern beschrieberi werden, wahrend die naeh ELSASSEK-Hypotbesen 
aufgestellte Formel eine Obereinstimmung mit den beobachteten radioakt. Umwand- 
lungen nicht ergibt. (Naturę, London 132. 65. 8/7. 1933. Newcastle-upon- 
Tyne.) G. S c h m id t .

J. R. Dunning und G. B. Pegram, Absorption und Streuung von Neutronen. 
(Vgl. C. 1933. I. 3872.) Im AnschluB an die bereitB mitgeteilten Verss. werdon weitero 
Ergebnisse der Absorptionsmessungen der Neutronen in Pb, Paraffin, W u. Al mit- 
geteilt. Ein absorbierender Pb-Zylinder von 20 om Lange u. 2,5 cm Radius setzt die 
Anzahl der gezahlton Neutronen zu 1/0 kerunter. Bei einigen der naciigowiesenen 
Neutronen handelt es sicb um gestreute Neutronen an den benaclibarten Substanzen. 
Mittels dieser Anordnung ist ebonfaUs ein groCer Streueffekt durch W nachgewiesen 
worden. Die Anzahl der durch W in die Kammer gestrcuten Neutronen ist nahezu 
gleich der Anzahl der Neutronen in dem direkten ungefiltorten Strahl. Die Streuung 
durch Pb ist ebenfalls bestimmt worden. (Physic. Rev. [2] 43. 775. 1/5. 1933. Columbia 
University.) G. Sc h m id t .

Franz N. D. Kurie, Eine Stickstoffzertrunimerung durch ein sehr schnelles Neutron. 
Neuere photograph. Aufnahmen mit der W lLSON-Kamm er in N2 haben eine deutlichc 
Zertrummerungsgabelung gezeigt, die durch ein Be-Neutron hervorgerufen worden 
ist. Wird dio Erhaltung des Impulssatzes ais giiltig angenommen, so kann dio Energie 
des auftreffenden Neutrons aus der Lange der Gabelungsarmo u. des Winltels zu 17- 
10® eV berechnet werden. Dieser Wert iibersteigt betraehtlich die bisher angegebenen 
Energiewerte der Neutronon. Die Besonderheit dor beobachteten Gabelung liegt darin, 
daB das Neutron , aus Be stammt, das m it Po-a-Teilchen beschossen worden ist. Bei 
diesem ProzeB wird eine Gesamtenergie von nur 12,3-108 V erwartet. Dor Unterschied 
von 4,7-106 V kann nicht einem experimentellen Fehler zugoschrieben werden. Dio 
Entstehung eines Neutrons estrem hoher Energie wird mit der Bldg. eines 2}U-Kerns, 
der ein wenig schwerer ist, ais mit dem Massenspektrographen bestimmt worden ist, 
in Verb. gebracht. (Physic. Rev. [2] 43. 771. 1/5. 1933. Yale University.) G. Sc h m id t .

Forrest Western und Arthur Ruark, Actinouranium und die geologische Zeit- 
skala. (Vgl. C. 1933. I. 3047.) Unter der Aimahme, daB dio Ac-Reihe aus dem U- 
Isotop U235 hervorgeht, werden die Gleichungen zur Best. der Zerfallskonstanto von 
AcU aufgestellt. Diese Gleichungen liefern ebenfalls dio Zerfallskonstante von U I 
u. das Alter des Minerals. Insgesamt wurden 4 Mineralien untersucht unter Benutzung 
von 2 verschiedenen Abzweigungsverhaltnissen. Fur die Alter der untersuchten 
ilineralien orgeben sich aus Karlshus-Bróggerit: 0,81-109 Jahre; aus Wilberforce Uranii:
1,04-109 Jahre. Der Auslaugungscffekt wird naher botrachtet. Die fur gleichmaBige 
Auslaugung entmckelten Gleichungen werden auf dio KATANGA-Pechblende an- 
gewandt. (Physic. Rev. [2] 43. 781. 1/5. 1933. Univ. of P ittsb u rg h .) G. Sc h m id t .

Arthur Bramley, Das kontinuierliche fi-Strahhnspcklrum. Die Aquivalenz von 
M. u. Energio ist fur die Lsg. von Zerfallsproblemen von groBer Bedeutung. Durch 
das kontinuiorlicho /3-Strahlenspektrum ist dio Giiltigkeit dioses Aquivalonzprinzips 
angezweifelt worden, wenn es auf Veranderungen eines Elektrons, die zur Bldg. eines 
/J-Strahls fiihren, angewandt wird. Bei diesem ProzeB erleidet das Elektron eine wesent- 
liche Veranderung in seinen Eigg. Dieso Anderung muB durch eine Wiederherst. von 
Kriiften begleitet sein, die dem Elektron seine Identitat geben. Es wird die Frage 
diskutiert, ob die mit diesen nicht-elektromagnet. Kraften vorbundeno Energie eine 
aquivalente M. besitzt. Die Theorien von K a l u z a , K l e in  u. Sc h r o d in GEK iiber 
die Bewegung von elektr. Teilchen setzen voraus, daB die Eigg. des Elektrons fest- 
stehend sind. Andererseits sind die Elektroneneigg. fur ein /?-Teilchen beim radioakt. 
Zerfall variabel. Bei der Bldg. eines /?-Teilchens aus einem Kemelektron kami der 
fur die nicht-elektromagnet. Krafte erforderliche Energiebetrag nicht von der Art 
unabhangig sein, wio diese Krafte entst-ehen. Die Veranderung dor elektromagnet. 
Energie des /3-Teilchens wtirdc somit mit einer entsprechenden Veranderung der 
Energie der Kernkrafte verbunden sein. Die angestellten Betrachtungen griinden 
sich auf die Annahme, daB die Masson aller Kerne gleicher Bestandteile gleich sind. 
(Physic. Rev. [2] 43. 767. 1/5. 1933. Swarthmore, Pennsylvania, Franldin 
Institute.) G. Sc h m id t .

W. F. G. Swann, Nachweis der Ionisation einzelner Hóhenstrahlen. (Vgl. C. 1933.
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I. 3413.) Wird an einen Cu-Zylinder von 15 cm Lange u. 7,5 cm Radius, der mit Ar 
bei 4 a t gefiillt ist u. dessen Innenelektrode m it einem Yerstiirker verbunden ist, eine 
Spannung von 1000 V angelegt, so ist dio Empfindlichkeit u. das AufIósungsvermogen 
der Apparatur groS genug, um einzelne Strahlen oder Gruppen zu registrieren. Fur 
die Verss. des Vfs. werden 2 Cu-Zylinder benutzt, dereń Achsen senkrecht zueinander 
stehen u. in einer Ebene liegen. Die gleichzeitigo Aufzeichnung eines Hóhenstrahls 
durch beide Instrumente erfolgt in den Fallen, wo ein Stralil beide Zylinder passiert. 
Die groBten Ausschlage entsprechen Strahlen oder Gruppen, die die gesamte Lange 
beider Zylinder passiert haben u. ermogliehen gleichzeitig die Ionisation pro cm Weg 
des Strahles oder der Gruppe zu bestimmen. Diese Ionisation wird zu 200 Ionen pro 
cm Weg pro a t bei 4 a t gemessen. (Physic. Rev. [2] 43. 775. 1/5. 1933. Franklin 
Institute.) G. SCHMIDT.

James W. Broxon, George T. Merideth und Louis Strait, Schwankungen der 
Hóhenstrahlungsionisaticm. Ober einen langeren Zeitraum ist die Ionisation der Hóhen- 
strahlung in Luft bei einem Druck von 157,5 a t in einer Stahłionisationskammer, die 
von einer W-Schicht umgeben war, gemessen worden. Mittels registrierender Instru
mente ist der atmosphar. Potentialgradient, dio atmosphar. Temp. u. die relative 
Haufigkeit aufgezeichnet worden. Eine Abnahme von 2,1% der Ilóhenstrahlungs- 
ionisation entspricht einer Zunahme des Barometerdrucks um 1 cm. Eine Beziehung 
zwischen der Ionisation u. dcm Potentialgradientcn, der atmosphar. Temp. u. der 
absoluten Feuchtigkeit ist nieht gefundcn worden. Eine regelmaBige tagliche 
Schwankung der Ionisation ist in keinem Falle nachgewiesen worden. Die gróBte 
Differenz zwischen dem Mittelwert der Ionisation u. der durchschnittlichen Ionisation 
fur eine bestimmte Tageszeit ist nur zu 1/3°/o fcstgestellt worden, was weniger ais das 
Doppelte des wahrscheinlichen Fehlers ist. Diescs Ergcbnis laBt Yermuten, daB die 
beobachtcten Schwankungen nur stotist. Natur sind. (Physic. Rev. [2] 43. 687—94. 
1/5. 1933. Univ. of Colorado.) G. SCHMIDT.

I. S. Bowen und R. A. Millikan, Die Intensitaten der Hohenstrahlen in der 
Stratosphare. Zur Best. der Hohenstrahlungsintensitat in groBen Hóhen wurden Verss. 
mit Ballons, die Hohen von 79, 32 u. 16 mm Hg-Druck erreichten, ausgefiihrt. Die 
Fliige wurden in verschiedenen Breiten unternommen, um Angabcn iiber Breiten- 
effekte in den sehr hohen Schichten der Atmosphare zu erhalten. Die Drucke in den 
Ionisationskammern betrugen etwa 2—4 at. Bei 2 Fliigen wurden abhangige Elek- 
tronenablcsungen bis zu Drueken von 88 u. 61 mm erhalten. Diese Fliige lieferten 
eine gemittelte Ionisations-Hóhenkurve bis zu einem Druck von 61 mm Hg oder 92% 
des Weges bis zum Endo der Atmosphare. Die Form der Kurven ist fur beide Fliige 
gleich u. stimmt auch m it den Beobachtungen von R e g e n e r  u . P ic c a r d  uberein. 
Die Kurve zeigt einen abnehmenden Absorptionskoeff. bei Erreichen des Endes der 
Atmosphare. Dadurch wird angezeigt, daB die nichtionisierenden Primarstrahlen 
n ich t vollig im G leichgew icht m it ih ren  sekundaren S trah len  sind. Die absol. .Werte 
der gefundenen Ionisation bei jedem dieser beiden Fliige u. boi der REGENERschen 
Ballonmessung stimmen innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit uberein. (Physic. 
R ev . [2] 43- 695—700. 1/5. 1933. California Inst. of Technology.) G. SCHMIDT.

P. S. W illiams, Die Kiihlung von Krysłallen fu r  Mes&ungen der Streuung von 
Rontgenslrahlen. Eine bei Messungcn der diffusen Streuung bewiihrtc Anordnung zur 
Abkiihlung eines Krystalls auf Tempp. der fl. Luft wird beschrieben u. durch Zeich- 
nungen erlautert. (Rev. sci. Instruments 4. 334—36. Juni 1933. St. Louis, Missouri, 
W a s h in g t o n  Univ.) Sk a l ik s .

Sanae Yoshida, Abhdngigkeit der K-Linien der Elemente von Cu bis T i von der 
chemischen Verbindung. Das Verh. der if-Linien der Elemente T i, V, Cr, M n, Fe, Co, 
Ni, Cu in metali. Zustand u. in Form ihrer Verbb. wurde nach der Sekundarstrahlen- 
methode untersucht. Bei den Linien K  a, a , u. K  a3ll war eine Wrkg. der Verb.-Bldg. 
nicht zu beobachten. K  fi' u. K  /J1 sind in den stark paramagnet. Verbb. deutlich auf- 
gelóst. Die Verbb. von Mn, Cr u. Ti liefem K  /35-Linien, die etwas yerschoben sind. 
Eine neue Linio K  (SF' auf der langwelligen Seite von K  fl- wurde beobachtet. Sie tritt 
bei allen den Substanzen auf, die eine scharfe Absorptionslinie auf der langwelligen Seite 
der Kanto zeigen. Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit den bestehenden 
Theorien diskutiert, vgl. hierzu das Original. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 20. 
298—310. Aprił 1933.) " '  Sk a l ik s .

E. O. Salant und Jenny E. Rosenthal, Schwingungsisotopieeffekt in mehr- 
atoinigen Molekiilen. II. (I. vgl. C. 1933. II. 664.) Es wurden nach der fiir 3- u. 4-atomige
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Molekule enfcwickelten Methodc die DENNISON-Gleichungen fiir die n. Schwingungen 
im YX4-Molekul aufgestellt. Einige Formeln fur die Isotopieeffekte (sowohl fiir Y, 
ais auch fiir X-Atome) werden angegeben u. der allgemeine Charakter des Isotopie- 
effektes fiir verschiedene Schwingungsarten wird diskutiert. Einige Abweichungen von 
den Kesultaten von L a n g s e t h  (C. 1932 . I. 188) werden erwahnt. Ausfiihrliehe Arboit 
wird angekiindigt. (Physic. R ev. [2] 43. 581—82. 1/4. 1933. New York Univ. Physics 
Departm.) B o r is  R o s e n .

Herrick L. Johnston und David H. Dawson, Identifizierung der (2,2)-Bande des 
neutralen OH. Satellitenserien der (1,1)-Bandę. Erweiterung der (0,0)-Bande. (Vgl. 
C. 1933. I. 3884.) Eino Analyse stark belichteter Spektren der ultravioletten „Wasser- 
banden“ des OH ermogliehte die Einordmmg von ca. 150 neuen Linien. Dayon bilden 
ca. 75 die 6 Hauptzweige der (2,2)-Bande bei 3185 A. Die ubrigen 75 bilden z. T. die 
RItR2l- u. ppP 12-Serie der Bandę 3122 A, z. T. gehóren sie anderen bereits bekannten 
Banden an. (Physic. Rcv. [2] 43. 580. 1/4. 1933. Ohio State Univ. Departm. of 
Chemistry.) B o r i s  R o s e n .

Tu tomu Tanaka und Mitiyosi Siraisi, U ber die Bandę ). =  2S75 des neutralen OH. 
Dic OH-Bande bei 2875 A [Bandę (2',1") des —2//-Systems) wurdc in der H 2- 0 2- 
Flarume mit HlLGER E  1 (Dispersion 4,3 A/mm) untersuclit. Die Liniencinordnung 
ist in Tabellen angegeben. Die Konstanten bercchnen sich zu B v' — 15,283 ±  0,005, 
Dv' =  —0,00203 ±  0,00001, Bv" =*= 17,831 ±  0,009, Dv" =  —0,00186 ±  0,00002. 
(Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 15. 195— 209. Mai 1933. Tokyo, Astronomical 
Observ. [Orig.: engl.].) BORIS ROSEN.

W. H. RodebushundM. H. Wahl, Eine neue Bandę in der Wasserdampfentladung. 
Bei der elektrodenlosen Entladung im H20-Dampf wurdc cinc ncue nach Rot ab- 
schattierte Bandę bei 3564 A beobachtet. Es wird yermutet, daB sie dem OH+-Molekuł 
zugehort. Ausfuhrliche Unters. wird angekiindigt. (J. Amor. chem. Soc. 55. 1742.
April 1933. Urbana, Illinois, Univ., Departm. of Chem.) BORIS R o s e n .

O. Oldenberg, Versuch zur Auffindung des Eleklronenaffinildtsspektrums. Ausfuhr
liche Arbeit zu C. 1 9 3 3 . I . 3882. Die Verss. zur Auffindung des Elektronenaffinitiits- 
spektrums im Joddampf wurden mit folgenden Lichtąuellen durchgefuhrt: 1. Holil- 
kathode im strómenden J 2-Dampf, 2. positive Saule einer Entladung in prakt. voll- 
standig dissoziiertem J-Dampf (Temp. 1050°) in Anwesenheit yon He yon 7 mm Druck 
(zur Herabsetzung der Elektronengeschwindigkeit ygl. SOMMERMEYER, C. 1932 . II. 
2021), 3. ElektronenstoBanregung in J-Dampf bei 1000°, wobei besonders die Niihe 
des Gliihdrahtes untersucht wurde, wo die Elektronen noch sehr kleine Geschwindig- 
keit besitzen. In  der Diskussion des negatiyen Verlaufs allcr Verss. zur Auffindung 
des Elektronenaffinitatsspektrums (im Gegensatz zu den wohlbekannten Re- 
kombinationsspektren), wird erstens auf die Verschicdenheit der Eelder in beiden 
Fallen (neutrales Atom bzw. łon) hingewiesen, andererseits auf die von J e n  (naehf. 
Ref.) theoret. fiir das H-Atom gemachte Festatellung, daB das Intensitatsmaximum 
eines solchen Affinitatsspektrums in weitem Abstand yon der Affinitatsgrenze zu suchen 
ist u. demzufolge sehwer feststellbar ist. Eine unmittelbare t;bertragung der Resultate 
yon J e n  auf das Halogenatom ist allerdings nicht moglicli. (Physic. Rev. [2] 43. 
534—39. 1/4. 1933. Haryard Univ., Res. Lab. of Physics.) BORIS ROSEN.

C. K. Jen, Das konłinuierliche Elektronenaffinitalsspekłrum des Wasserstoffs. Aus
fuhrliche Arbeit zu C. 1933 . I. 1406. Es wird eine angenaherte Methode angegeben 
zur Losung der SCHRODINGER-Gleichung fiir 2 Elektronen im Felde eines Protons 
u. es werden m it Hilfe der H- -Wellenfunktionen yon H y l l e r a a s  die Ubergangs- 
wahrscheinliehkeiten im Elektronenaffinitatsspektrum des H “  berechnet. Die numer. 
Berechnung der Intensitat im Emissionsspektrum fiir yerschiedene Elektronentempp., 
des Wirkungsąuerschnitts fiir Kombination eines H-Atoms m it einem Elektron u. 
des Absorptionskoeff. fiir H "  wird unter Zugrundelegung des von H y l l e r a a s  an- 
gegebenen Wertes 0,715 V fiir die Elektronenaffinitat durchgefuhrt u. graph. dar- 
gestellt. Der Abstand des Maximums im Emissionsspektrum von der Grenze ist um 
so gróBer, je hoher die Elektronentemp. wird, was die Auffindung eines Elektronen- 
affinitatsspektrums wesentlich ersehwert (vgl. yorst. Ref.). Die Wirkungsąuerschnitts- 
kurve fiir Kombination ist der fiir Rekombination des H+ iihnlich, aber die absoluten 
Werte sind w esentlich  geringer u. der Abfall nach  der Seite groBerer Elektronen- 
geschwrindigkeiten ist weniger steil. Die Absorptionskoeff.-Kurye weist ein Maximum 
in der Nahe der Grenze des Kontinuums auf, so daB es móglich scheint, bei geniigender 
Konz. yon H ~  das der Photoionisation entsprechende kontinuierliche Spektrum des
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H-  zu beobachten. Die Frage der Anwendbarkeit dieser Resultatc auf das Elektronen- 
affinitatsspektrum der Halogenatome wird untersueht. (Physic. Rev. [2] 43. 540—47. 
1/4. 1933. Harvard Univ., Research Labor. of Physics.) B o r is  R o s e n .

H. Hamada, U ber das kontinuierliche Spektrum des Natriums. Ausfiihrliche 
Arbeit zu C. 1933. I. 567. Ais Lichtąuelle diente eine Hohlkatkode in der ursprung- 
lichen ScHULERschen Form. Benutzt wurde ein STEINHEIL-3-Prismenspektrograph 
u. die 2. Ordnung eines 6,5-m-Gitters. Das Verh. der 3 bekannten Na2-Bandengruppen 
im langwolligen Teil des sicktbaren Spektrums [n. 1Z’U+— y  x2 a+- System, das durch 
StoBe 2. Art bzw. durch Absorption der D-Linien entstehende modifizierte 1Z'ti+ — >- 

System (vgl. K im u r a  u . U c h id a ,  C. 1932. II. 1888) u . das Kontinuum mit Inten- 
sitatsmaximum bei den D-Linien und mit seharfer Kante bei ca. 5500 A] bei Anderung 
der Bedingungen wurde verfolgt. Dabei wurde der Druck (im Gebiet 0,1 bis 1—2 mm), 
die Temp. (500—1000°) u. die Stromdiehte (20—100 mAmp.) unabhangig voneinander 
variiert. Aus den Resultaten wird unter Berueksichtigung bekannter Potentialkurven 
der 3 stabilen Molekiilterme 12 „+, 1i ’u+, 1TIU gefolgert, daB der Hauptteil des gelben 
Kontinuums mit dem Obergang 1Z’lt+ — >- 1JS„+ in dom beim StoB eines n. -S- mit einem 
angeregten 2P-Atom gebildeten Quasimolekiil in Vorb. zu sotzon ist, wahrond das Konti
nuum im Hintergrund des griinen Systems analog mit dem tlbergang lIIu — >- 1Z’, + im 
Quasimolekiil zusammenhangt. Das Kontinuum im-Kj-Spektrum zwischen7590—7900A 
kann ahnlieh gedeutet werden. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 15. 574—92. Sci. Rep. Tólioku 
Imp.Univ. [1] 22.31—54. Marz 1933. Sendai, Japan, Lab. of Physics.) B o r i s  R o s e n .

J. Joffe und Harold C. Urey, Der Spm  des Natriumkems. Durch Messungen 
der Absorptionsbanden von molekularcm Na sind dio relativen Intensitaten der 
Q-Linien J "  =  48 bis J "  =  73 der (0,2)-Bando bestimmt worden. Ais Absorptions- 
zelle wurde ein Fe-Rohr von 1 m Lange benutzt, welches durch Widerstandsdrahte 
geheizt wurde. Der Na-Dampf wurde auf oino Mittelstrecke von 40 cm des Rohres 
begrenzt, wo die Temp. innerhalb 2° gleichmaBig war. Das Intonsitatsverhaltnis 
der ungeraden zu den geraden Linien ergab sich zu 1,74. Dieses Ergebnis lieferte 
fur den Spin des Na-Kerns 3/2. (Physic. Rev. [2] 43. 761. 1/5. 1933. New York, 
Columbia Univ.) G. Sc h m id t .

Arthur S. King, Einteilung in Temperaturklassen im  Spektrum des Neodyms. Das 
im Ofen angeregte Nd-Spektrum wurde bei verschiedenen Tempp. (2000, 2300, 2600°) 
in der 2. Ordnung eines 3-m-Gitters (Dispersion 1,86 A/mm) im Gebiet 2963—7005 A 
untersueht. 2863 Nd-Linien (zum groBcn Teil neue) sind in Tabellen eingetragen u. 
in Temp.-Klassen eingeordnet. Ein Vergleich des Ofenspektrums bei verschiedenen 
Tempp. mit dem Bogen- u. dem Funkenspektrum ormóglicht dio Zuordnung der Linien 
zum Nd I, Nd II, Nd III-Spektrum . Aufnahmen mit groBer Dispersion zeigten, daB 
die Zalil der wirklichen Koinzindenzen von Linien in den Spektren von Nd u. Sm durch- 
aus nicht groBer ist, ais es wahrscheinliehkeitstheoret. zu orwarten ist, so daB dio Ver- 
mutung, daB es sich dabei um Linien des Elements 61 handelt, nicht gerechtfertigt 
erscheint. (Astrophysic. J . 78. 9—45. Juli 1933. Mount Wilson Observ. Carnegie 
Inst. of Washington.) B o r i s  ROSEN.

W. Finkelnburg, tlber die Deulung der HgAr-Banden bei 2365 und 2285 A  und des 
Hg.r Bands bei 1690 A . Dio von K e s s e l  (C. 1931. II . 2838) im Spektrum einer Bogen- 
entladung in Hg-Ar-Gemisch entdeckten Banden bei 2365 u. 2285 A werden in Zu- 
sammenhang mit der verbotenen Hg-Linie 2270 (2 3P 2—1 1S) gebracht. Sie werden 
gedeutet ais Obergango von 2 angeregten HgAr-Termen, die aus einem n. Ar u. einem
2 3i >2-Hg-Atom entstehen, zu dem aus 2 n. Atomen gebildeten Hg-Ar-Grundterm. 
Potentialkuryen der beiden mit dem Grundterm kombinierenden aus Hg 2 3P , u. Ar 1 1<S 
gebildeten Molekiiltermen werden angegeben. Dio charakterist. Eigg. der beiden 
Banden — Intensitatsverhaltnis u. Ausdohnung — konnen auf Grund dieser Vor- 
stellung gedeutet werden. Der tiefere diesor Terme weist eine Dissoziationsenergie von 
ca. 0,2 Volt auf. Eine ahnlicho fiir ein Polarisationsmolekiil groBe Dissoziationswarmc 
von 0,2 V besitzt auch der aus einem n. u. einem 2 3P,-Hg-Atom entstehende Molekiil- 
term  des Hg2, der fiir dio Hga-Bande zw’ischen 2340 u. 2310 A verantwortlich ist. Die 
Gleicliheit der Dissoziationsenergie wrird dadurch ei'kliirt, daB beide Molekule aus einem
2 3P 2-Hg-Atom u. aus einem Atom im 1 ‘iS-Grundzustand (Ar bzw. Hg) entstehen. 
Die bisher unerklarten Kontinuen bei 1690 A in Hg,, bei 2002 A in Zn2 u. bei 2112 A 
in Cd, werden den tlbergangen aus dem Minimum des aus 2 lS  +  1 1S gebildeten 
Molekultenns zum Grundzustand 1 ł<S -j- 1 zugesehrieben. In  Hg liegt das Minimum 
des oberen Terms diesor Banden 0,6 V unterhalb der Dissoziationsgrenze. (Z. Physik
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81. 781 — 84. 18/4. 1933. Karlsruhe, Techn. Hochschule, Inst. f. theoret. 
Physik.) B o r is  R o s e n .

A. K. Dutta, Das Absorptionsspeklrum von Schwefeldioxyd. Es wird eino Analyso 
des Schwingungsspektrums des S 02 versueht im Wellenbereicli zwisehen 2800 u. 
3400 A. Die beobachteten Banden in diesem Gebiet sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Ais eharakterist. Differenz zwisehen Bandenkopfen wurde gefunden A v =  
1159 cm-1 u. 1510 cm-1. Erstere stimmt annahernd mit der aus Ultrarot- u. R a m a n -  
Spektren bekannten Wellenzahl 1152 cm-1 uberein. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Alla- 
habad 1. 88—91. 1931—32. Allahabad Univ., Phys. Dep.) E. WOLF.

S. C. Deb, Ober die Absorplionsspeklren gesattigter Halogenide. Es wird die Ab- 
sorption von MgClv  M gBr2, AlCl3, A lB r3, A IJ3, SiCl4, SiB rt, S iJ t im Dampf mit 
Hilfe eines Qurzspektrographen gemessen. Ais Lichtąuelle diente ein sehr intensiyer 
Unterwasserfunken zwisclien Kupferelektroden. Die Spektren wurden m it einem 
ZEISS-M ikrospektrophotom eter ausgemessen. Fur Tempp. yon 600—1000° wurden 
Graphitrohren, fur solehe unter 600° Róhren aus Pyrexglas zur Aufnahme der Salz- 
diimpfe yerwandt. Die aus der langwelligen ultravioletten Absorptionsgrenze er- 
reehneten thermodynam. Daten werden diskutiert u. mit bekannten thermodynam. 
Daten yerglichen. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 1. 92—99. 1931—32. Alla
habad Univ., Phys. Dep.) . E. W o l f .

W. Scheib und P. Lueg, Das Rotationsschwiiigungsspektruni des Athylens im nahen 
Ultrarot. Die Rotationsschwingungsbande des Athylens bei 8715 A wurde mit einem.
6,4-m-Konkavgitter (Dispersion 2,06 A/mm) untersucht. Lichtquelle— Wolfram- 
punktliehtlampe, Absorptionsstreeke 6 m. Bei der Analyse der Rotationsstruktur 
wurde versucht, die Kombinationsbeziehungcn zweiatomiger Molekule auf C,H. an-

TT

zuwenden, was durch die Strukturahnlichkeit von j j ^>C =  C3<Cjj  mit dem stabformigen
H—CEO—H-Molekul ermoglicht wird. Die Bandę weist einen Dublettcharakter auf, 
eine Deutung dieses Verh. wird nicht gegeben. Die Linien werden in P& Qv 
Zweige eingeordnet, eine Anhiiufung von Linien in der Mitte wird dem nicht voll- 
aufgelosten <2-Zweige zugeschrieben. Das Traglieitsmoment ergibt sich zu 28,85-10_1°. 
Dieses Tragheitsmoment ist ais Mittel zwisehen den beiden grofien Tragheitsmomenten 
des Molekiils anzusehen, das Tragheitsmoment bezogen auf die C=C-Achse ist gegen- 
uber den beiden fast gleichen grofien Momenten sehr klein. Der Kernabstand C=C 
berechnet sich zu 1,34- 10~s cm, steht also in der Mitte zwisehen dem C==C-Abstand 
in Acetylen (1,19-10“8) u. dem C—C-Abstand des Diamantengitters (1,54-10-8). Der 
Wert 1,34-10-8 fiir Athylcn ist in guter tlbereinstimmung mit dem von W lERL aus 
der Elektronenbeugung gemessenen W ert (1,32 4: 0,05-10-8). Eine eindeutige Zuord- 
nung der analysierten Bandę bei 8715 A zu einem bestimmten Schwingungstyp ist 
noch nicht moglich. Es wird vermutet (unter Berucksichtigung der Unters. von 
N i e l s e n ,  C. 19 3 2 . I. 788), daB es sich hierbei um eine Kombinationssehwingung 
einer Deformationsscliwingung mit der harmon. einer Valenzschwingung liandelt. 
(Z. Physik 81 . 764— 70. 18/4. 1933. Bonn, Phys. Inst. d. Univ.) B o r i s  R o s e n .

Robert Kremann und Richard Riebl, Die Ullraviolctlabsorption biiuirer Fliissig- 
keitsgemische. 2. Mitt. Das System AIlylsenfol-Piperidin in Athanol. (1. vgl. C. 1933 .
I. 1584.) Die Vff. schlieBen sich an einige friihere Unterss. an, iiber die Bldg. yon An- 
lagerungsverbb. zweier Stoffe durch Aufnahme von Ultraviolettabsorptionskurven. 
Diesen Unterss. lag die Annahme zugrunde, daB die U-V-Absorptionskurven beider 
Komponenten u. die einer Reihe von Gemischen mit wechselndem Mischungsvcrhaltnis 
der Komponenten mit den durch additive Supcrposition aus den U-V-Absorptions- 
kurven der beiden Komponenten abgeleiteten theoret. Kuryen yerglichen u. An- 
nahmen iiber den Grad der gegenseitigen Beeinflussung beider Komponenten gemacht 
werden kónnen. Es wurden Absorptionsmcssungen in U-Y am binaren System Allyl- 
senfol-Piperidin angestellt; dabei wurden zunachst die beiden Komponenten allein, u. 
dann 6 Gemische von ihnen, im Athanol gel., untersucht. Dio Kuryen der Gemische 
zeigen den Typus der Allylsenfolkurye mit einer starken Erhohung der Extinktion. Die 
Extinktion des Gemisches bei aąuimolekularem Verhaltnis der Komponenten weist ein 
seharfes Maximum auf, das durch die Entstehung einer Verb., yermutlich eines substi- 
tuierten Thioharnstoffs, bedingt ist. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit friiheren 
Reibungsyerss., die ebenfalls auf die Existenz einer aąuimolekularen Verb. hindeuteten. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 165 . 372—78. Juli 1933. Graz, Uniy., Inst. f. theoret. u. 
physikal. Chem.) KHODSCHAIAN.
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Ingo Ebeling, Metallrejlexion. IV. Elelirische Wellen in der Kurve. (III. vgl.
C. 1930. I. 648.) (Z. Physik 83. 669—83. 6/7. 1933. Berlin.) K o l l a t h .

Werner Knhn und Karl Bein, Beschaffenheit und raumliche Ausdehnung des 
Streumome7ites bei optisch aktiven Molekiilen. Dio Beziehungen zwischen der riium- 
liehen Ausdehnung des Streumomentes opt.-akt. Absorptionsbanden u. der GroBe 
des Anisotropiefaktors werden ausgedehnt auf Absorptionsbanden, dereń Streumoment 
nicht mehr Dipoleharakter, sondern ganz oder teilweise Quadrupolcharakter besitzt. 
An Stello der friiheren Boziehung d g ?./2 n  tr i t t  dann fur dio estrem  schwachen 
Absorptionsbanden die Beziehung d g (?./2ji) (V3/2)y/. Durch diese Betrachtungen 
kann das ausschliefiliche Vorhandensein grofier Anisotropiofaktoren boi sehr schwachen 
Absorptionsbanden yerstanden werden, u. dio friiher gelegcntlich gefundenen uber- 
molekularen Ausdohnungcn des Streumoments sehr schwacher opt.-akt. Absorptions
banden kommen in Wegfall. (Naturwiss. 21. 529. 14/7. 1933. Karlsruhe, Techn. 
Hochschule.) O. SCHMIDT.

C. Drucker, Optiiche und thermodynamwehe Aktiwtat der Camphersulfosaure in 
Losungen von Neutralsalzen. Die Veranderungen von opt. Drehung, Aktivitat, Leitfahig- 
keit u. Gcfrierpunktscrniedrigung dor Camphersulfonsaure in wss. Lsg. durch Neutral- 
salze: NąCl, N aN 03, KC1, K N 03, KBr, LiCl, Na2S 04, K2S04, BaCl2, La(N03)3 werden 
mittels angegeboner MeBanordnung untersucht. Die spozif. u. molaren Leitfahigkeiten 
werden gemessen. Die Gefrierpunktsernicdrigung wurde an der Saure, Lsgg. yon KC1 
u. BaCI2 u. den Gemischen der Saure m it diesen Salzen gemessen. Der osmot. Koeff. 
wird angegeben; es wird gezeigt, daB im Vergleich mit dem osmot. Koeff. der reinen 
Saure, durch Salzzusiitze eine starko Erhóhung eintritt. Messungen der opt. Drehung 
fur die freie Saure u. Lsgg. yon K-Na- u. Ba-Salzo wurden am grunen u. gelben Licht 
durchgefuhrt. Es werden tabellar. angeordnete Messungen der Drehungen an der 
Neutralsalzc enthaltenden Saure u. EK. angegeben; der Aktivitatskoeff. dor Lsg. wird 
berechnet. — Es zeigt sich, daB die molare Drehung der Saure durch Salze yerschieden 
stark yermindert wird; dagegen wird der Aktiyitatskoeff. der Saure durch Salzc stark 
erhoht, yerhalt sich also der Drehung antibat. Verschiedene Wirksamkeit der Kationen 
u. Anionen fur beide Effokto wird naher angegeben. Es gelingt nicht, einen ąuanti- 
tativen Zusammcnhang zwischen dem Drehungsruckgang u. Aktiyitatszunahme zu 
finden. Dennoch wird ein qualitativer Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen 
im allgcmeinenbcstatigt. Die einzelnen Abweichungenyom generellenVorli. werden durch 
dio t)berlagerung spezif. Wrkgg. erklart. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 411—19. Juli 
1933. Leipzig.) K h o d s c iia ia n .

R. Tomaschek und O. Deutscllbein, Uber die Fluorescenz der reinen Salze der 
seltenen Erden. Ausfuhrliche Arbeit zu C. 1933. II. 337; ygl. aueh C. 1933. II . 668. 
Untersucht wurde die Fluorescenz der Hydratc der Sulfate der seltenen Erden bei 
Anregung mit einem Kohlebogen mit Violett-Ultraviolettfilter. Europiumsulfat zeigt 
eino helle rote Fluorescenz, Terbiunisulfat fluorescicrt weiBgrun, andere Sulfate der 
seltenen Erden fluorescieren maBig oder nicht merklich. Bei Entfernung des Krystall- 
wassers (Erliitzung auf 500°) fluoresciert Samariumsulfat noeli merklich, aber mit 
etwas yerandertem Spektrum. Verunreinigungen (Eu in Sm-Praparat) zeigen dabei 
ihr eigenes eharakterist. Spektrum, weisen aber (entsprechend dem Unterschied im 
Kraftfeld dor Umgebung) eine kleine Verschiebung gegeniiber dem Spektrum des reinen 
Salzes auf. Dio Fluorescenzspektren sind bei niedrigen Tempp. sehr sebarf. Der Beweis 
dafiir, daB diese Spektren den Ionen der reinen Salze zuzuschreiben sind, wird durch 
Yergleieh dieser Spektren mit den Phosphorescenzspektren der im Fremdmaterial 
eingebetteten seltenen Erden, sowie mit den Absorptionsspektren der reinen Salze 
erbracht. Einige Emissionslinien koinzidieren mit Absorptionslinien, andere dagegen 
felilen im Absorptionsspektrum. Die in C. 1933.1. 1404 gegebene Deutung der Spektren 
wird durch einige weitere Beobachtungen gestutzt. So ist die Distanz der Hauptgruppen 
des Eu im Oxyd gróBer ais im Sulfat, was einer Anderung der Abschirmungskonstante 
in der Formel fiir dio Aufspaltung entspricht. Diese Anderung kann aueh aus den 
Messungen magnet. Susceptibilitat abgeleitet werden. Neuere Untcrsuchung der 
Vff. iiber die Fluorescenz an wss. Lsgg. yon Salzen seltener Erden zeigt, daB die 
Spektren aus schmalen Banden bestehen, dereń Lage im wesentlichen mit der im 
Emissionsspektrum der festen Salzo ubereinstimmt. Daraus wird gefolgert, daB die 
Fluorescenzfahigkeit eine Eig. der Ionen der seltenen Erden ist. Die Tatsache, daB 
Eu-Ionen, dereń Spektrum besonders intensiy ist, aueh besonders scharfe Linien auf- 
W'eisen, wird dadurch gedeutet, daB die betreffenden Terme yon den auBęren Molekular-
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feldern bcsonders wenig gestort werden. (Pliysik. Z. 34 . 374—76. 1/5. 1933. Marburg/ 
Lahn, Phys. Inst. d. Uniy.) B o r i s  R o s e n .

A. K. Bhattacharya, Beziehung zwischen Liehtintensitat mul Oeschwindigkeit 
pholoclietnischer Reaktionen. An Hand einer Anzahl photochem. Rkk. (zwischen K- 
Oxalat u. J 2, Rochellesalz u. Br2, Chininsulfat u. Chromsaure, Natriumformiat u. J 2, 
K-Oxalat u. Br2, Oxalsiiure u. Cl2, NaN02 u. J 2, FeS04 u. J 2, Citronensiiure u. Chromsaure, 
Hydroxylaminhydrochlorid u. J 2, Hydrazinhydrochlorid u. J 2, Rohrzuckerinversion) 
wird gezeigt, daB die Beziehung zwischen Liehtintensitat u. Rk.-Gescliwindigkeit sich 
bei Variation der Liehtintensitat andert. Herrscht die Lichtrk. gegeniiber der Dunkel- 
rk. stark vor, so wird die Rk.-Geschwindigkeit annahernd proportional der (juadrat- 
wurzel aus der absorbierten Strahlungsenergie gefunden. Fur dio gleiche Rk. wird 
die Geschwindigkeit direkt proportional der Strahlungsenergie, wenn die Gesehwin- 
digkeit der Dunkelrk. erhoht u. die Strahlungsintensitat erniedrigt wird. Vf. ver- 
sucht damit die Versehiedenheit der Angaben in der Literatur iiber die Beziehung 
zwischen Liehtintensitat u. Rk.-Geschwindigkeit bei der Clilorknallgasrk. zu erkliiren. 
(Vgl. auch C. 1933.1 .1588.) (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 1.33—38.1931—32. 
Allahabad Univ., Chem. Dep.) E. WOLF.

N. 0 . Stein, tlber die Photochemie des Schwefelwasserstoffs. Vi. untersucht den 
photochem. Zerfall des H2S zunaehst qualitativ in Lsgg., wobei das Auftreten des S2 
am TYNDALL-Kegel erkannt wird, dann die Zers. des Gases unter Benutzung des kon- 
densierten Zn-Funkens ais Lichtąuelle im Quarzapp. Das entstandene H2 wird mit 
dem PlRANI-Manometer gemessen, die Quantenausbeute bei yerschiedenen Drucken 
mit der Thermosiiule bestimmt u. bei Drucken bis zu einer Atmosphiiro zu otwa 2 
gefunden. Naeh hoheren Drucken steigt der W ert an. Die drei móglichen Primar- 
prozesso H2S — >- H  +  H +  S — 174,7 Cal, H2S =  H , +  1/i S2(Ga9) — 19,6 Cal, H2S =  
H +  HS +  ? Cal einschliefllich der Folgerkk. werden diskutiert. Weitero Yerss. iiber 
die Primarprodd., die den Meehanismus erkliiren konnen, sind im Gange. (Trans. 
Faraday Soc. 29. 583—91. April 1933. Sir William Ramsay Lab., Univ.-Coll., Gower 
St. W. C.) B r a u e r .

A. K. Bhattacharya, Pholochemische Hydrolyse des Eolirzuckers. Rohrzuckerlsg. 
wird durch trop. Sonnenlicht auch in Abwesenheit von Saure inyertiert. Auf die In- 
yersion durch Saure wirkt Licht von der Wellenlange 8500 A. abwarts in zunehmendem 
MaGo beschleunigend. Es werden Temperaturkoeff. der Lichtrk. u. (juantenausbeuten 
bestimmt. Das Verhiiltnis zwischen Liehtintensitat u. Rk.-Geschwindigkeit nimmt 
mit wachsendem Anteil der Lichtrk. an der Gesamtrk. zu. (Buli. Acad. Sci. Agra 
Oudh Allahabad 1. 45—47. 1931—32. Allahabad Univ., Chem. Lab.) E. W o l f .

Hans Koeppe, Wirkung des Lichtes auf Jod in der Atmosphare und auf Jod im 
Organismus. Bei Bestrahlung von wss. J 2-Lsgg. mit Sonnen- oder Hg-Licht entfiirben 
sich die Lsgg. mit der Zeit u. erhalten die Fiihigkeit, H20 2 zu zersetzen (durch Bldg. 
von J'-Ionen). Bei fortgesetzter Bestrahlung nimmt die katalyt. Faliigkeit wieder ab 
(infolge Entstehung von H‘- u. J 0 3-Ionen). Die katalyt. Wrkg. von KJ-Lsg. wird 
durch Bestrahlung bei Ggw. von Luft gleichfalls yermindert, bei Abwesenheit von 
Luft bleibt sie unverandert. — Im Organismus bewirken KJ-Gaben eine Steigerung 
des Katalasegeh. des Blutes. (Mh. Kinderheilkunde 56. 149—55. 1933. GieBen. 
Sep.) L o r e n z .

G. Gopal Rao und N. R. Dhar, Sensibilisierte Oxydation ton Ammoniak und 
Ammoniumsalzen und die Frage der Nitrifizierung in Boden. Lsgg. von KH3 u. Am- 
moniumsalzen [(NHJjCOj, (NH ,),H P04, (NH.,)2S04, KHjCl] lassen sich bei Anwesenhoit 
geringer suspendierter Mengen von Sensibilisatoren (Ti02, ZnO, CdO, (Na2U20 7), 
A120 3, MgO, S i02) im Sonnenlicht zu N itrit oxydieren. Bei Abwesenheit von Sensi
bilisatoren tra t nur sehr geringe Oxvdation ein. Geringe Basizitat vergroBerte den 
Umsatz. Dio Wirksamkeit der Sensibilisatoren nimmt in der angefiihrten Reihen- 
folge ab. Bei Mitwrkg. von ultrayiolettem Licht (Verwendung von Quarzkiivetten) 
wurde unter sonst gleichen Bedingungen wesentlich groBerer Umsatz gefunden. Vff. 
schlieBen daraus, daB fiir die Nitrifizierung der Bóden nieht nur Baktericn, sondern 
auch sensibilisierte photochem. Osydation yerantwortlieh ist. (Buli. Acad. Sci. Agra 
Oudh Allahabad 1. 69—75. 1931—32. Allahabad Univ., Chem. Lab.) E. W o l f .

A j. E le k t r o c h e m ie .  T h e rm o c h e m ie .
O. S. Duifendack und R. W. Smith, Leitfahigkeit der Edelgase, die mit dem 

eigenen Besonanzlicht bestrahlt sind. (Fortsetzung zu C. 1933. I. 3891.) Die Leitfahigkeit
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eines durch die eigene Resonanzstrahlung belichteten Gases wurde mit verbesserter 
Apparatur untersueht. Aus den MeCresultaten wird gefolgert, daB sowolil die Ionen, 
die die beobachtete Leitfahigkeit bedingen, wie auch die metastabilen Atome, die 
diese Ionen event. erzeugen, nur im Raum zwischen den beiden zur Messung benutzten 
Kondensatorplatten entstehen kónnen. Es wird (mit Beriicksichtigung der Ergebnisse 
der Unterss. iiber die Ausbreitung der Resonanzstrahlung durch Absorption u. Re- 
emission) auf einige Sehwierigkeiten bei der Doutung der vorliegenden Leitfahigkeits- 
messungen hingewiesen. (Physic. Rey. [2] 43 . 586—87. 1/4. 1933. Univ. of Michigan, 
Departm. of Physics.) B o r i s  R o s e n .

S. P. Mc Callum und L. Klatzow, Leitfahigkeit von Gasgemischen. Die Leitfahig
keit eines Gemisches von He +  0,025°/o Ar ist viel gróCer ais die von reinem He oder 
reinem Ar. Es wird oft angenommen, daB die groBere Leitfahigkeit der Mischung auf 
ZusammenstoBen mctastabiler He-Atome m it Ar-Atomen beruht, die dadurch ionisiert 
werden. Die metastabilen He-Atome werden bei 20 eV gebildet. Da nun bei den 
Verss. der Vff. die VergroBerung der Leitfahigkeit bei Potentialen unter 18 Volt be- 
reits vorhanden ist, so muB diese von dirckten ZusammenstoBen von Elektronen u. 
Ar-Atomen herruhren. Bei Potentialen iiber 20 Volt scheint kein neuer ProzeB ein- 
zusetzen, der der Wrkg. metastabiler Atome zuzusehreiben ware. (Naturo, London 
131 . 841. 10/6. 1933. Oxford, Elcktr. Labor.) L o r e n z .

M. Wehrli und A. Sibold, Uber die Elektronen- und Ionenstromdichteverteilung in 
wandfreien Oasentladungen. Mit einer blanken drahtfórmigen Wolframsonde, dio senk- 
recht zur Achso eines Wolframbogens liegt u. in ihrer eigenen Richtung versehoben 
werden kann, werden Sondencharakteristiken in verschiedener Entfernung von der 
Aehse (Abstand d) u. ycrschicdener Lage zur Kathode (Abstand l) gemessen u. daraus 
die Elektronen- u. Ionenstromdichtcn ais Punktion von d u. I bestimmt. Dio maximalen 
Elektronenstromdichten nehmen mit abnehmender Entfernung von der Kathode 
stark zu. Die Elektronen- u. Ionenstromdichte steigt m it abnehmendem Druck an. 
Die Ausdehnung der Bogenentladung hangt vom Druck nur wenig ab. Die Flachen 
konstanten Raumpotentials sind nahe an den Elektroden keine Ebenen, sondern sie 
nahern sich der Gestalt der Elektrodenoberflachen. (Helv. physica Acta 6. 265—68. 
1933. Basel.) K o l l a t h .

J. Diirrwang und M. Wehrli, Rasche Messungen von Sondencharakteristiken einer 
Gasentladung mittcls Oscillographenróhre. Sondenmessungen nach L a n GMUIR sind im 
Wolfram-Stickstoffbogen oberhalb 0,5 Amp. wegen Kathodenzerstaubung u. starker 
Erwarmung des Fullgases nieht melir moglich. Vff. haben hierfur eine neue Methode 
unter Anwendung einer Oscillographenróhre entwickclt: Die Sondę erhalt ein zeitlich 
rasch wechselndes Potential, das sieli aus einer Ruhespannung u. einer anniihernd 
sinusformigen Wechselspannung zusammensetzt. Dio Sondenspannung u. ein iiber 
einen Widerstand abgegriffener, dem Sondenstrom proportionaler Spannungsabfall 
lenken den Strahl des Oseillographen in zwei zueinander senkrechten Richtungen ab. 
Dio gesuchte Charakteristik erscheint dann direkt ais stehender Kurvenzug auf dem 
Fluoresconzschirm. Es werden einige Beispiele fur derartig erhaltene Charakteristiken 
gegeben. (Helv. physica Acta 6. 235—37.1933.) K o l l a t ii.

W. D. Hershberger, H. A. Zahl und M. J. E. Golay, Leuchtende Entladung 
zwischen den Drdhten eines Lechersystems in einem teilweise evakuierten Gefa/3. In  Experi- 
menten mit einem ,,BARKHAUSEN-KURZ-Osoi]lator“ , der ungedampfte Wellen von 65 cm 
erzeugt, wurde die Potentialverteilung zwischen don Drilhten eines angeschlossenen 
Lechersystems dadurch studiert, daB diese in eine einige Wellenlangen lange evakuier- 
bare Glasrohre eingeschlossen wurden. Bei Potentialdifferenzcn von 100 V zwischen 
Wellenmaximum u. -minimum entstitnd fiir gewisso krit. Drueko (Luft, He, Hg-Dampf 
u. Luft-Hg-Gemisch) zwischen den Drahten eine Entladung, die photographiert werden 
konnte. Wenn die Drahte verstimmt waren, wurde eine Reihe doppcltcr Maxima u. 
Minima beobachtet. Dio Verluste durch die Entladung waren bei gewissen Drucken 
so groB, daB nur eine intermittierende, durch das Rohr hin u. herlaufende Entladung 
entstand. (Physic. Rev. [2] 43 . 1042. 15/6. 1933. New Jersey, Signal Corps Labor. 
F ort Monmouth.) KOLLATH.

H. A. Schwarzenbach, liaumladungserscheinungen in  Elektronenrohren. 1. Boi 
Verss. mit einer HuLLschen Magnetronanordnung zeigt sich, daB die Anomalie in der 
stat. Charakteristik (Maxima u. Minima in der J g = /< H )-K urvo) durch Raumladungs- 
wrkgg. hervorgerufen wird, da diese Maxima u. Minima bei genugend kleinen Stromen 
vollig Yerschwinden. — 2. Bei Yerss. mit einer zylindr. Triode im achsenparaHelen
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Magnetfeld zeigt der Gitterstrom J g mit steigendem Magnetfeld bei kleiner Emission 
die bekanntc Magnetronkurve, bei groBer Emission jedoch zwei Minima u. Maxima 
vor dem krit. Magnetfeld. Diese Minima u. Maxima liegen fiir gleiehe Gitterspannung 
immer bei den gleiehen Magnetfeldstarken. Die Feldstiirken fiir die Minima u. Maxima 
stehen untereinander im Yerhaltnis 3: 5: 7: 9, unabhangig von Va zwischen 40 u. 
160 Volt. Die Feldstiirken fiir dio Minima u. Maxima sind proportional zu ]/F j. Die 
Minima u. Maxima sind um so schilrfer, je mehr sich der Winkcl zwischen Zylinder- 
achse u. Magnetfeld dem W ert 0 niihert. Schwingungen (sehr hoher Frequenz) treten 
nur bei Magnetfeldstarken auf, die kleiner sind ais die zum ersten Minimum gehórigen. 
Dieso Erscheinungen hangen wahrscheinlich mit den durch das Gitter in den Gitter- 
Anodenraum hiniiberlaufenden Elektronen zusammen. (Hely. physica Acta 6. 252 
bis 254. 1933.) K o l l a t h .

Charles D. Bock, Ionen in Sauersloff und Wasserstoff. Studium gealterter Ionen 
(Ionenerzeugung in einer Glimmentladung) in Sauerstoff mit einem friiher beschriebenen 
magnet. Spektrometer hohen Auflosungsvermogens. GroBe Ionenintensitat durch 
Reduzierung der Blendenzahl auf 2 u. durch Konz. an den Blenden durch elektr. 
Sammelfelder. Im  friihen Stadium sind in Sauerstoff 0 2+- u. 0 3+-Ionen vorherrschend, 
letzteres ein tlbergangsprod., dessen Verschwinden von einer Instabilitat begleitet 
ist. In einem spateren Stadium scheint in reinem Sauerstoff 0+ den groBten Teil der 
Stromfuhrung zu besorgen. Bei Ggw. von 0,5°/o Stickstoff verschwindcn indessen 
die 0+-Ionen u. etwa die Halfte der Stromfiihrung wird von N+-Ionen besorgt. (Physic. 
Rev. [2] 43. 1053—54. 15/6. 1933. Yale Univ.) K o l l a t h .

John T. Tate, P. T. Smith und A. L. Vaughan, Analyse des Massenspektrums 
der Ionisationsprodukte durch Eleklronenstop in Stickstoff und Acetylen. Mit einem 
Massenspektrographen hohen Auflósungsyermogens wurden die Ionisierungsspannung 
von Stickstoff u. die Ionisierungsspannungen der Ionisationsprodd. von Acetylen 
untersucht. Resultate:

łon: C.H.+ C..H+ C2+ CH+ C+ H+

Ionisierungsspannung in Yolt 

Wahrscheinlieher Fehler

15,65 11,2 17,8 23,8 22,2 24,5 21,7
u. 25,6

,.±0,02 ± 0 ,1  ± 0 ,2  ± 0 ,3  ± 0 ,5  ± 1 ,0  ± 1 ,0  
Dic Ausbeute an H+-Ionen nahm bei 25,6 V stark zu. Die CH+-Ionen hatten 1,5 V, 
die H+-Ionen etwa 6 V Energie. Negative Ionen wurden nicht gefunden. Das C-Isotop 
Cj3 bildet ein łon der Masse 27. Das Verhaltnis von C]3 zu C12 war speziell fiir C2H2 
gleich l ° /0. (Physic. Rev. [2] 43. 1054. 15/6. 1933. Univ. of Minnesota.) K o l l a t h .

G. Holst, Bogen in  Luft ton Atmospharendruck. Vers. zur Erklarung der Dis- 
krepanz zwischen den Aufbauzeiten einer Entladung, wie sie von der TowNSENDschen 
Theorie gefordert werden u. wie sie aus den Mcssungen von ROGOWSKI (Arch. f. Elektr. 
16 [1926]. 496) folgen: a) Wirkung der durch ecl gekennzeichnoten Baumladung klein 
gegen die Wirkung der Oberflachenladung der Elcktroden: die Entladung geht nach 
To w n s e n d  vor sich, in Ubereinstimmung mit Experimenten bei kleinen Drueken 
(Elektronenbefreiung aus der Kathode durch positiye Ionen). b) e°l von der gleiehen 
GróBenordnung wie dio Oberflachenladung der Elektroden: die positivcn Ionen tragen 
durch Raumladungswrkg. zum Aufbau der Entladung bei, lange bevor sie dio Kathode 
erreichcn. c) e°l groB gegen die Oberflachenladung der Elektroden: schon e i n  Elek
tron, das die Kathode verlaBt, bildet geniigend Ionenpaare, um die Entladung zu 
starten; die entstandenen Ionen sind alle in einem Kanał kleinen Querschnittes ent- 
halten, der auch eine groBe Zahl angercgter Molekule enthalt, ein neues Elektron 
findet daher besonders giinstige Ionisierungsbedingungen vor. Letzteres findet seinen 
experimentellen Ausdruck in dem hochleitenden Stromfaden zwischen den Elektroden, 
der die Entladung einleitet. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 36 . 271—72. 
1933 [Orig.: engl.].) K o l l a t h .

W. Ende, Beitrag zur Kenntnis der Kurzschlupfunken. Die von K lf.en  (C. 1932 .
I. 358) gefundene Unduloidbldg. beim ,,KurzschluBfunken“ (cxplosionsartige Yer- 
dampfung kurzer diinner Metalldrahte bei Stromdurchgang) wird durch kinemato- 
graph. Aufnahmen des Vorgangs m it einigen tausend Bildem in der Sekundo bestatigt. 
(Ann. Physik [5] 17 . 460—62. 19/6. 1933. Berlin-Reinickendorf.) S k a l ik s .

R. W. Ditchbum, Die Bildung von Zerstaubungsfihnen. Es wird die Ablagerung 
des durch einen Niederspannungsbogen zerstaubten Materials auf Glas- u. Metali-
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oberflachen in der Niiho der Kathode untersueht. Ais Kathode wird bei allen Yerss. 
Cd benutzt (vgl. Co c k c r o f t , C. 1928- II. 1424), ais Gase H2 u. Ar. Dic Ablagerung 
des zerstaubten Cd auf Glas oder isoliertem Cu findet nieht erst von einer krit. D. 
von iihnlicher GroBenordnung an sta tt, wie sie sich bei der Bldg. von Ndd. durch dio 
Gliihkathode zeigt. Die Menge des Nd. ist durch Temp.-Schwankungen von +30 bis 
—150° wenig beeinfluBt. Entladung bewirkt auch Kondcnsation des Cd-Dampfes auf 
der isolierten Oberflache u. zwar wird jedes Cd-Atom an der Stelle des Entladungs- 
raumes, an der es auf die Wand trifft, kondensiert. Zerstaubte u. verdampfte Partikel 
verhalton sich also glcich. Es wird untersueht, ob die Abwesenheit krit. D.D. auf 
irgendeiner Wrkg. der Entladung auf die Oberflache beruht, da im zerstaubten Materiał 
nur wenig geladene Teilehen yorhanden sind u. fiir eine Einw. nieht in Frage kommen. 
Es wird gefunden, daB die Geschwindigkeit der Ablagerung sowohl von den Entladungs- 
bedingungen wie von dem Potential der Antikathodo beeinfluBt ist. Sio ist gróBer fiir 
Oberflachen, die langsame positive Ionen (GroBenordnung 10 Y) sammeln, ais fiir Ober
flachen, die schnelle positive Ionen (100 V) auffangen u. nahozu unendlich langsam 
fiir Elektronen sammelnde Oberflachen. Im letzteren Fali kann dio Geschwindigkeit 
durch Abkiihlen yergroBort werden. Mittels Rontgenstrahlcnanalyse u. durch Best. 
der Dicke des Filmś zu 3,7 -10—6 om =  ca. 90 Molekiildurchmesser wird gezeigt, daB 
sich ein homogener, wahrscheinlich amorpher Film bildet. Beobachtungen iiber das 
Eindringcn zerstaubten Cd in das Glas, Zorstaubungsverss. bei niedrigen Drucken u. 
Oberflaehenbewegung des zerstaubten Materials sind beschrieben. Eine Theorie iiber 
die Entstehung der Filine wird diskutiert. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 141. 
169—88. 3/7. 1933. Dublin, Trinity College.) G a e d e .

Everett w. Thatcher, Ober die Begrenzung von Thermoionenstrdmen durch reine 
Elektronenraumladung. Vf. bestiitigt das friiher von ihm aufgestellte Gosetz iiber die 
Herabsotzung des Schroteffekts bei roiner Elektronenraumladung (ygl. C. 1933. I. 185) 
durch weitere Vcrss. (Physie. Rev. [2] 40. 1045. 1932.) K o l l a t h .

Carl Wagner, Theorie der geordneten Mischphasen. III . Fehlordnungserscheinungen 
in polaren Verbindungen ais Orundlage fiir Ionen- und Elektronenleitung. (II. vgl.
C. 1931. II. 2111.) Die in polaren Verbb. auftretenden Fehlordnungen fiir Kationen-, 
Anionen- u. Elektronenverteilung werden zusammenfassend diskutiert. In einer Reihe 
von Fiillen ist die Konz. der Fehlordnungsstellen durch die Abweichungen yon der 
stochiometr. Zus. gegeben u. infolgedessen sind hiervon auch dio Platzwechselmoglich- 
keiten (Ionen- u. Elektronenleitung) abhangig. Um die Zusammenhiinge bessor iiber- 
sehen zu kónnen, werden cinfncho Typcn aufgestellt, dereń wesentlicliste Eigg. nach- 
folgend aufgezahlt sind: 1. tlberwiegende Elektronenleitung, fallend mit steigendem 
Partialdruck der elektronegativen Komponentę. tlberschuB an Metallkationen +  
Elektronen. ElektronenubersehuBleitung. — 2. tlberwiegende Elektronenleitung, 
wachsend mit steigendem Partialdruck, der elektręnegativen Komponentę, tlber- 
schuB der elektronegativen Komponentę =  Anionen +  Elektronendcfektstellen. Elek- 
tronendefcktleitung. — 3. tlberwiegende Elektronenleitung, unabhangig vom Partial
druck der eloktronegativen Komponento. Aquivalente Konzz. an freien Elektronen 
u. Elektronendcfektstellen. — 4. tlberwiegende Kationenleitung. Aquivalente Konzz. 
yon Kationen auf Zwischengitterplatzen u. von Leerstollen im Kationenteilgitter. — 
5. tlberwiegende Anionenleitung. Aquivalente Konzz. von Anionen auf Zwischen
gitterplatzen u. yon Leerstollen im Anionenteilgitter. — Sonderfalle (PbJ2 u. Alkali- 
halogenide; a-Ag„S) werden durch zusatzlichc Annahmen gedeutet. (Z. physik. Chem. 
Abt. B. 22. 181—94. Juli 1933. Jena, Chem. Lab. d. Univ.) S k a l ik s .

Carl Wagner, Theorie der Thermoketten von Halbleiterkonibinationen. (Vgl. C. 1932-
II. 677 u. vorst. Ref.) Das Vorzeichen der Thermokraft einer Thermokotte aus 2 Halb- 
leiterstucken der gleiehen Grundsubstanz mit yersehieden groBer Elektronenleitfahig- 
koit ermoglicht eine Entselieidung zwischen iiberwiegender ElektrononiibersehuB- oder 
Elektronendofektleitung im Sinne der vorst. referierten Arbeit. (Z. physik. Chem. 
Abt. B. 22. 195—98. Juli 1933.) Sk a l ik s .

H. H. V. Baumbach und C. Wagner, Die elektrische Leitfahigkeit von Zinkoxyd 
und Cadmiumozyd. (Vgl. vorst. Ref.) Dio elektr. Leitfahigkeit gebrannter ZnO- u. 
CdO-Stabehen wurde unter Variation von 0,-Druck u. Temp. gemessen. Zwischen 
450 u. 650° ist die Leitfahigkeit eine Funktion des 0 2-Partialdruekes. Je  hoher der
0 2-Druck, desto kleiner ist die elektr. Leitfahigkeit. Die Leitfahigkeit yon ZnO in 
H»0-H2-Gemiscken u. von CdO in Cd-Dampf (cntsprechend extrem niedrigen 0 2- 
Drucken) ist abnorm groB. — Die Beobachtungen werden durch einen mit dem 0 2-
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Partialdruck gesetzmaBig yeranderlichen tJberschuB an Metali in der Oxydphase ge- 
deutet. Dieser 'OborschuB an Metali ist vermutlich in Form von Kationen auf Zwischen- 
gitterplatzen u. iiberschussigen Elektronen yorhanden. — Die Annahme der Elek- 
trizitatsleitung durch uberschussig vorhandene Elektronen wurde fiir ZnO durch 
Thermokraftmessungen (Kette Ag/ZnO/Ag) bestatigt. (Z. physik. Chem. Abt. B.

H. Diinwald und C. Wagner, Untersuchungen uber Fehlordnungserscheinungen in 
Kupferoxydul und dereń Einflu/3 auf die elektrischen Eigenschaften. (Vgl. vorst. Ref.) 
In Erganzung der C. 1932. II. 677 referierten vorlaufigen Mitt. ist folgendes naeh- 
zutragen: Der relative Leitffihigkeitsanteil der Cu'-Ionen wird zu etwa 4-10-1 bei 
1000° bestimmt. Die Annahme von Elektronendefektleitung wird durch Thermokraft
messungen bei verschiedenen 0 2-Drucken bestatigt. Die Anderungen des UberschuB- 
geli. an Sauerstoff yon Cu20  mit dem 0 2-Druck u. m it dor Temp. werden gasvolumetr. 
bestimmt. Es werden die Temp.-Koeff. der Leitfahigkeit bei konstantom 0 2-Druck 
u. bei konstantem tlberschuBgeh. an Sauerstoff bestimmt. — Die Beobaehtungen im 
Temp.-Gebiot zwischen 800 u. 1000° werden durch die Annahme yon Elektronendefekt- 
stellen u. Leerstellen im Cu"-Teilgitter einheitlieh gedeutet. (Z. physik. Chem. Abt. B.

H. H. v. Baumbaeh, H. Diinwald und C. W agner, Leitfahigkeitsmessungen 
an Kupferózyd. (Vgl. vorst. Ref.) Die elektr. Leitfahigkeit von kompaktem CuO ist 
nieht wesentlich abhangig vom Ó2-Druck. Die theoret. Bedeutung dieses Befundes 
wird besprochen. — Boi gebrannten Stabchen aus feindispersem Materiał treten Sonder- 
effekte auf, die yorlaufig nicht gedeutet werden kónnen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 
22. 226—30. Juli 1933.) S k a l ik s .

M. Le Blanc, H. Sachse und H. Schopel, Die Eleklronenleilfahigkeit der Kupfer- 
ozyde. II. (I. ygl. C. 1932. I. 792.) Wahrend in I. (1. c.) bei Unters. der yerschicdenen 
Oxydationsstufen yergleichbare Bedingungen eingehalten wurden, werden in yor- 
liegender Arbeit die Leitfahigkeiten ohne Rucksicht auf ihre Vergleichbarkeit unter vcr- 
schiedenen Herst.-Bedingungen u. boi yerschiedener Packungsdichto ermittclt. Die MeB- 
apparatur ist kurz beschrieben. — E r g o b n i s s e :  Die spezif. Leitfahigkeit von Cu20  
hangt stark von seinem Reinheitsgrad ab. Geringe Mengen von O, ebonso wio von Cu 
erhohen sie bedeutend. Die Leitfahigkoitswerte der Praparate yerschiedener Packungs- 
dichte liegon naho beieinander. Auch bei CuO weichen die Werto, wenn man die 
Packungsdichto beriicksichtigt, nicht wesentlich yoneinandor ab. — Sowohl beim Cu20, 
wie beim CuO erhohen sich die Leitfahigkoitswerte wesentlich durch Aufnahmo von O. 
Im ersteren Falle kann man die aufgonommenon O-Mengen beąuem ąuantitati v-analyt. 
ermitteln, im zweiten ist dies nur sehr umstandlich durch Abpumpon moglich. — Beim 
Cu, das nur ein 4 s-Elektron besitzt, stollt Cu20  das n. abgesatt. Oxyd vor u. zeigt ge- 
ringsto Leitfahigkeit. Durch 0 2-Aufnahme werden Elektronen der il/-Schalo bo- 
ansprucht, u. dieso Beanspruohung wirkt ais Storungsfaktor, der neue Leitfahigkeits- 
elektronen froi maeht. Es besteht eine deutlicho Analogio dieses froien O entlialtenden 
Cu20  mit dem schwarzen, d. h. freien O entlialtenden NiO bzw. CoO. — Aus den Verss. 
an Cu20  u. CuO, dio beide in reinem Zustande wohldofinierte Loitfahigkeitswerte haben, 
kann der SchluB gezogen werden, daB weder Cu30  sich wio ein Isolator, noch CuO wio 
eiń metali. Loiter yerhalt, wie vielfaoh angenommon wird. Beide sind echto Halbleiter 
mit positivem Temp.-Koeff. der Leitfahigkeit. (Ann. Physik [5] 17. 334—44. 1933. 
Leipzig, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

W. G. Kannuluik, Die thermische und elektrisclie Leitfahigkeit verschiedener Metalle 
zwischen —1830 und 100°. Es wird die C. 1931. II . 393 boschriebene elektr. Mothode 
angewandt, um die therm. u. elektr. Leitfahigkeit von W (ais Einkrystall), Mo, Ag u. 
Fe bei 100; 0; —78, 50 u. —183° zu messen. Die erhaltenen, tabellar. wiedergegebenen 
MeBergebnisse u. die fur den Lorenzkoeff. errcchneten Worto werden diskutiert. Dio 
Reinheit der Mo-, W- u. Ag-Drahte ist von C. E. E d d y  u . T. H. O d d ie  auf spektro
skop. Wege untersucht worden. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 141- 159—68. 3/7. 
1933. Melbourne, Univ.) G a e d e .

J. C. siater, Die Elektronentheorie der metallischen Leitung. tJbersicht (Vortrag). 
(Science, New York [N. S.] 77. 595—97. 23/6. 1933. Mass. Inst. of Technol.) Sk a l .

Max Planck, Ober die Grenzschicht verdiinnter Elektrolyte. I II . (II. vgl. C. 1931.
II. 685.) Vf. untersucht dio A rt der zeitlichen Schwankung der Potentialdiffcrenz. 
Es wird yersuchsweise die Bedingung 3 c/d t — 0 eingefuhrt, die ausspricht, daB die 
Gesamtkonz. c =  c' +  c" +  c' 4- c" +  . .  . an jeder Stelle der Grenzschicht

22. 199—211. Juli 1933.) Sk a l ik s .

22. 212—25. Juli 1933.) Sk a l ik s .

XV. 2. 110
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schon im Mischungszustand, nicht erst im stationaren Zustand, sich bei der Beruhrung 
der beiden Elektrolyte soforfc ausgleicht. Daraus wird die Ortsabhangigkeit von a u. 
die durch die fortschreitendo Ionendiffusion bedingte Anderung der Potentialdifferenz
3 E/d ł der beiden Elektrolyte (HC1 | 0,01 KC1) fiir den Anfangszustand berechnet. 
Es wird erncut die Frage besprochen, daB die Potentialdifferenz E  anfanglich mit 
waohsender Zeit zunimmt, obgleich die anfangliche Potentialdifferenz E u  =  97^7 mV 
des Mischungszustandes groBer ist ais die Potentialdifferenz E p  =  87,7 mV des statio
naren Zustandes. Ferner zcigt sich, daB die zeitliche Anderung von E  sich nicht pro- 
portional S, sondern proportional <52 ergibt, also unabhangig von dem Vorzeichen der 
Konz.-Differenz ist. Das deutet darauf hin, daB die Bichtung, in der sich die Potential
differenz E  beim Beginn der Diffusion iindert, gar nichts zu tun  hat mit der Differenz 
der Potcntiale im Mischungszustand u. im stationiiren Zustand der Grenzschicht. 
Vf. gibt t)berlegungen wieder, ob sich dio Anfnngsgleichung 3 c/3 < =  0 ersetzen laBt, 
so daB dadurch diese unerwarteten Folgerungen vermieden werden u. kommt zu dem 
SchluB, daB die Formel boibehalten werden muB. Die Yerschiedenheit dor Vorzeichen 
von 3 Ejd t u. von E p  —  E n  l&Bt sich dadurch crklaren, daB der stationarc Zustand 
der Grenzschicht kcin Gleichgewichtszustand ist, sich fortdauernd yerschiebt, da die 
Diffusion der beiden Elektrolyte unaufhorlieh Yorwartsschreitet. Die Anderung erfolgt 
im Sinno einer Abnahme der freien Energie, aber die durch Diffusion bewirkte Anderung 
der freien Energie steht in keiner direkten Beziehung zur Potentialdifferenz. Messungen, 
dio yon Sh u -T s u  Ciia n g  (C. 1933. I. 3175) ausgefuhrt sind, zeigen in einigen Fu.1 len 
tatsachlich einen anfiinglichen Anstieg der Potentialdifferenz. Eine direktere Priifung 
der Eigg. der Grenzschicht zwcier Elektrolyte miiBte sich durch direkto Messung ihrer 
chom. Zus., ani genauesten durch opt. Mothodcn, ermóglichen lassen. (S.-B. preuB. 
Akad. Wiss. 1933. 362—68.) Ga e d e .

F. Todt, Die Ionenaktivildt bei exlrem hohen Konzenlrationen. Vf. besp rich t zunachst 
die yerschiedenon Methoden zur Messung dor H-IonenaktiYitat. E r  miBt die H-Ionen- 
aktiYitat der H2S04. Bei einer etwa 60°/oig- H 2S 04 werden Werto von etwra 100-fach 
n. in Ubereinstimmung mit F r e y  u. E l o d  (C. 1933. I. 517) gefunden. Bei weiterer 
Steigerung der H ,S 04-Konz. werden H-IonenaktiYitaten gefunden, dio einer etwa 
milliarden- bis billionenfach n. Sauro entsprechon (vgl. C. 1933. I. 1036). Durch Yer- 
gleichsmessungen in H2- u. N2-Atmospliaro wird gezeigt, daB keine MeBfehler durch 
Oxydationspotcntialo Ycrursacht werden. Vorhandeno Diffusionspotentiale wirken 
sogar im umgekehrten Sinn, also herabsetzend, auf die H-Ionenaktivitiit, deron Werto 
demnach noch groBer sind ais dio gofundenen. Durch InversionsYerss. gefundeno 
H-Ionenaktivitaten bilden nicht nur eine Stutzo der Milliardenkonz. der H-Ionen, 
sondern seheinen auch zu zeigen, daB dio tatsachlichen Aktivitiiten noch hoher sind. 
Zur weiteren Bestatigung ist die Zuckerverfiirbung durch Sauro untersueht. E s werden 
andere  Falle besprochen, bei donen d u rch  D eso lvatisierung  hoho A ktiY ita ten  herYor- 
gerufen werden, so daB die Annahnio bereclitigt erscheint, daB die Ursache der sehr 
liohen Aktivitaten die Befreiung der H-Ionen vom Lósungsm. ist. Vf. diskutiert dic 
Hydratations- bzw. Dchydratationstheorie u. die Neutralsalzformel u. glaubt, daB 
die tJbertragung der Hydratationsauffassung auf andere Ionen wie auf H-Ionen auf 
keine Schwiorigkeiten stoBt. E r  erwalint die noch ungeklarte katalyt. Tatigkeit der 
Cu- u. Fe-Ionen bei enzymat. ais auch bei zahlreichen nichtenzymat. Vorgangen. Bei 
den auf Potentialmessungen beruhenden AktiYitatsbestst. muB mit der Binnendruck- 
theorie gerechnet werden. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 521—26. Juli 
1933. Charlottenburg.) Ga e d e .

P. Debye, Die elektrische Leitfdhigkeit von Eleklrolyllosungen in słarken Feldem und 
bei hohen Freąuenzen. VI. bringt zunachst die geschichtliche Entw. der Elektrolyt- 
theorien, um dann auf einen der irreversiblen Vorgange, die elektr. Leitung, einzugehon. 
Hierbei schildert er die qualitativen, aber cliarakterist. Ztige, dio dic interion. Theorio 
von der Struktur der Lsgg. liefert u. die unmittelbar zum WlEX-Effekt fuhren, wonach 
die Leitfahigkeit durch Yerwendung starker Felder gesteigert werden kann u. zum 
Dispersionscffekt, wonach auch fiir beliebig kleine Feldstarken eine VergroBerung der 
Leitfahigkeit durch Verwendung Yon Hochfrcąuenz herbcigefiihrt werden kann. Der 
Zusammenhang der beiden Effekte mit den interion. Kraften zeigt sich schon darin, 
daB sio um so starker auftreten, je hoher die Valenz u. damit die Ladung der Ionen ist. 
(Z. Elektrochem. angew\ physik. Chem. 39. 478—82. Juli 1933. Leipzig.) Ga e d e .

P. Debye und H. Sack, Demomtration des Hochfreguenzeffektes bei Elekirolyten. 
Der Hochfreąuenzeffekt bei Elektrolyten wird durch eine calor. Methode demonstriert
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(ygl. D e u b n e r ,  C. 1932. I .  2489). Dio Anordnung der Apparatur ist beschrieben. 
Ais Lsgg. werden yerwandt 0,1-mol. MgSO., in Glycerin (groBe Relaxationszeit) mit 
4°/o H20  u . eine gleichleitende KCl-Lsg. im gleichen Glycerin. Bei einer Wellenlange 
von 60 m wird immer noch ein Effekt von etwa 100% bei etwa 18° erhalten. Die 
dielektr. Verluste des Glycerins sind bei diesen Wellenlangen nicht mehr storend. Da 
der Widerstand der Zellen sehr hoch ist (ca. 30 000 Q), wird ein Sender mit moglichst 
hoher Anodenspannung gewiihlt. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 512—13. 
Juli 1933. Leipzig.) G a e d e .

P. Debye, Eine Methode zur Bestimmung der Masse der lonen im Elektrolyten. Vf. 
zcigt, daB es moglich ist, die M. der lonen im Elektrolyten durch Anwendung von TJltra- 
schallwellen u. Messen der Potentialdifferenzen zu bestimmen. Er bringt eine Be- 
rechnung der GroBe des erwarteten Effekts. (J. chem. Physics 1. 13—16. Jan. 1933. 
Leipzig, Uniy.) G a e d e .

H. Ulich, Besonderheiten im Leitfdhig1ceitsver]ialten nichtwćisseriger Losungen. VI. 
bespricht dio chem. Seite des Leitfahigkcitsphanomens. Die zu losenden Stoffo werden 
eingoteilt in solche, dio die lonen bereits praformiert enthalten, wio NaCl, NaOH, 
NH4-Acetat (echte Elcktrolyto) u. solche, die dio lonen erst infolge einer chem. Rk. 
mit einem andern Stoff zu bilden yermogen wie NH3 u. HC1 (potentielle Elcktrolyto). 
Dio hier genannte Wechselwrkg. gehort nicht unter den Begriff der Ionensolvatation. 
Auch echte Elektrolyte (Salzo) kónnen je nach der Art des Losungsm. starko oder 
schwacho Elektrolyte sein, maBgobend ist dio Solvatationsaffinitat. Zu den poten- 
ticllen Elektrolyten gohoron 1. diejenigon, die infolgo eines Protonenubergangs zu 
Elektrolyten werden wio die Sauren u. Bason. Dio Lcitfahigkeit die^er Lsgg. hangt 
nicht nur von der Gleichgewichtslago der Protononaustauschrk. ab, sondern auch vom 
Dissoziationsgrad des entstandencn Elektrolyten. Es wird dio Reihenfolge der Sauren- 
u. Bascnstarko einiger Saureanionen: NH2_, OH~, C0H6O“ , RCOO~, J 0 3~, CCl3COO- , 
N03_, Cl- , A rS03_, H S04_, CIO.,-  u. Basen: Ar3N, RCONH2, ArNH2, RNH2 in NH3, 
H20  -u. CH3COOH dargostollt, ebenso die Reihenfolge der Starko einiger Sauren in 
schwach bas. Lósungsmm. wie CH3OH, C2H5OH, CH3COOH, (CH3)2CO u. R N 02. In 
stark bas. Lósungsmm. werden auch sehr schwach sauro Stoffo zu guten Elektrolyten 
(Phenol u. Saureamide in Ammoniak), in stark sauren sehr schwach bas. (Alkohole 
u. Carbonsauren in Halogenwasserstoffen). In  der 2. Gruppc der potentiellen Elektro- 
lyto werden dio zusammengefaBt, dio infolge eines Elcktroneniibergangs zwisehen gel. 
Stoff u. Solvens entstehen. Hierhin gehoren vielo der „abnormen11 Elektrolyte in SO»- 
Lsg., die Nitrokorpor in Ammoniak u. Hydrazin, Aminę in Nitrobenzol, ebenso dio 
Lsgg. von Metallen in NH3 u. Aminen, dereń besondere chem. Eigg. auf der auBerst 
geringen Affinitat der Losungsm.-Moll. zum Elektron beruhen. Dies zcigt sich darin, 
daB die Metallsgg. sich allmahlich unter H2-Entw. in Amidlsgg. umwandeln u. in der 
groBen Rk.-Fahigkeit gegeniiber fremden Stoffen. Ais Beispiel fur potentielle Elektro
lyte, die infolge eines Obergangs von Halogenionen stromleitende Lsgg. liefern, wird 
A1C13 in COCl2-Lsg. gegeben. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 483—89. 
Juli 1933. Rostock.) G a e d e .

J. A. V. Butler und D. W. Thomson, Das Verhalten der Elektrolyte in Misch- 
losungen. Teil V. Die freie Energie von Lithiumchlorid in Wasser-Alkoholgemischen und 
das Aussalzen von Alkohol. (IV. vgl. C. 1933 .1. 186.) Die C. 1931 .1. 905 beschriebenen 
Messungen iiber die Wrkg. von LiCl auf die Aktivitaten von W. u. A. in gemischten 
Lsgg. werden dahin erweitert, daB Messungen an Lsgg. m it 2 u. 4 MoI.-% A. u. 0,5; 
1,0 u. 4,0 mol. LiCl gemacht werden. Die erhaltenen Werte fur dio Partialdampfdrucke 
u. dio Aktivitaten sind tabelliert. Es wird eine Gleichung abgeleitet, die das ,,normale“ 
Verh. eines Salzes in einer gemischten Lsg. wiedergibt. Die oxperimentellen Werte 
zeigen groBo Abweichungen. Das Aussalzen wird nicht durch die durch das Salz hervor- 
gerufene Anderung der Aktivitat des Nichtelektrolyten bestimmt, sondom durch dio 
Differenz des beobachteten u. des n. Effekts. Aus don Partialdampfdrucken wird die 
partielle freie Energio des Ubergangs von LiCl aus W. zu A.-Lsgg. berechnet. Die 
Anderung derselben verlauft nahezu linoar mit dem molaren Anteil des A. Es wird 
durch einen Vergleich des Verh. von LiCl in Ggw. von Methylalkohol u. A. gezeigt, 
daB die freien Energien, wenigstens bis zu 60 Mol.-°/o Alkohol, in erster Naherung 
nur von der DE. des Mediums u. nicht von der Natur desselben abhangig sind. (Proc. 
Roy. Soc., London. Ser. A. 141. 86—94. 3/7. 1933. Edinburgh, Univ.) G a e d e .

E. Wilke, Die molekulare Leitfahigke.it der IIalogemmsserstoff sauren und der 
Salpetersaure in hohm Konzentrationen. (Vgl. C. 1933. I. 574.) Die 4 Sauren haben

110’
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im Bereich von ca. 0,1—10-n. boi ein u. dersolben Konz. ungefa.hr die gleiche molekulare
Leitfahigkeit, die streng linear von ]/C abhangt (C =  Konz.). In der (?.r — j/C’)- 
Kurve finden sich Knieke, die an vorausberechenbaren Stellen stehen. (Z. Elektro- 
chem. angew. physik. Chem. 39. 526. Juli 1933. Heidelberg.) G a e d e .

Eugen Ryscllkewitsch, Ober die elektrische Leitfahigkeit einiger geschmolzener Salz- 
gemische. Vf. berichtet uber eine Arbcit, die 1926—27 im physikal.-chem. Laboratorium 
der D e u t s c h e n  G o ld -  tr. S i l b e r - S c h e i d e a n s t a l t ,  v o rm . R o e s s l e r ,  ausgefiihrt 
wurde. Es werden Leitfahigkeiten von binaren Systemen: NaCl m it KC1, CaCl2, KF, 
Na2C03 u. von LiCl, LiF u. techn. NaCN gemessen. Der benutzte Hochtemp.-Thermostat 
u. die iibrige Vers.-Anordnung ist besehrieben. Die Ergebnisse sind tabellar. u. graph. 
wiedergegeben. Samtlichc Leitfahigkeiten wachsen linear mit der Temp. Die Temp.- 
Koeff. sind ungefahr gleich. Die Anderung der Leitfahigkeit versehiedener Gemische 
geht parallel mit der Anderung ihrer Zus., je reieher ein Gemisch an besser leitender 
Komponente, urn so hóher die Leitfahigkeit. Besonders untersueht wird das Downs- 
gemisch (NaCl : CaCl, =  1 :1 ) .  (Z. Elektrochem. angewr. physik. Chem. 39. 531—37. 
Juli 1933. Frankfurt a. M.) G a e d e .

A. M. Monosson und W. A. Piesków, Physikalisch-chemische Eigenschaften von 
Losungen in rerfliissigten Oasen. III . Elektrische Leitfahigkeit von Losungen von Alkali- 
nitraten in fliissigem Ammoniak. (Chem. J . Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimit- 
schcski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi Chimii] 3. 221—35. 1932. ICarpow-Inst. 
f. physikal. Chemie. — C. 1931 . II. 3308.) G u r ia n .

A. M. Monosson und W. A. Piesków, Physikaliseh-chemische Eigenschaften ton 
Losungen in rerfliissigten Oasen. IV. Elektrische Leitfahigkeit von Alkalinitratlosungen 
in fliissigem Ammoniak unter Druck. (III. vgl. vorst. Ref.) Eine App. zur Messung 
der elektr. Leitfahigkeit in verflussigten Gasen bei Drucken bis zu 30 a t u. Tcmpp. 
bis +50° wird angegeben, u. darin die Leitfahigkeit von Li-, K- u. Na-Nitratlsgg. in 
fl. NH3 bei Tempp. bis 15° u. Verd. von 30000— 190000 1/Mol. gemessen. Die ge- 
fundenen Werte sind etwa 5-mal so groB wie die entsprechenden Werte der wss. Lsgg. 
derselben Salze. Bei Konzz. unter 0,0002-n. wurde eine lineare Abhangigkeit der 
molekularen Leitfahigkeit von der Quadratwurzel der Konz. beobachtet, jedoch 
liaben die Geraden eine andere Neigung, ais es sich aus den Bereclinungen von On- 
SAGER ergeben muBte. Mittels einer von Vff. konstruierten App. wurde die Viscositat 
von fl. NH3 u . der Temp.-Koeff. der Viscositat bei 10, 15 u. 20° gemessen. (Chem. J. 
Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi 
Chimii] 3. 236— 43. 1932. Moskau, Karpow-Inst., Physikal.-chem. Abt.) G u r ia n .

F r. Hein und H. Pauling, Leitfahigkeit und Zustand von Elektrolyten in Metali- 
alkylen. Alkalimetallalkyle sind mit anderen Metallalkylen (Zn-, Cd-, Al-Athyl usw.) 
mischbar u. bilden teilweise leitende Kombinationen. Die genannten Metallalkyle 
sind keino idealen Dissoziatoren, was durch Heranziehung geeigneter WALDENscher 
Normalelektrolyte bestatigt wird. Eine Besonderheit der anomalen Leitfahigkeits- 
kurven, Durehgang durch ein Maximum bei hohen Konzz., wird speziell am (C6H n )4NJ 
in Zn-Athyl sehr deutlieh festgestellt u. ist durch dio Konz.-Abhangigkeit der Viscositat 
bedingt. Anstieg der Leitfahigkeit mit sinkender Konz. wird nieht beobachtet. In 
ein u. demselben Metallalkyl steigt das Leitvermogen bei ąuartaren Ammoniumsalzen 
mit dem Radikalgewicht der organ. Substanz u. dem At.-Gewicht des Halogens. Nur 
in bimolekularem Al-Triathyl besteht eine Ausnahme. Ein Vergleich der verschiedencn 
losenden Metallalkyle zeigt, daB das Ionisierungsvermogen m it dem Radikal- u. Metall- 
At.-Gewieht abnimmt u. sogar unmeBbar klein wird. Von den typ. Kohlenwasserstoffen, 
denen die Metallalkyle im allgemeinen gleiehgesetzt werden konnen, unterseheiden sie 
sich a ber wesentlich durch Bldg. ćhem. Solvate. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Chem. 39. 537—38. Juli 1933.) G a e d e .

M. Andauer und E. Lange, Ober Zusammenhange von Oahanipotential, Volta- 
potential und •potentialbestimmender Icmenadsorption. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 1683.) Es 
werden die zum gleichen elektrochem. Zweiphasensystem gehórenden Werte des Galvani- 
potentials A rp, des Voltapotentials A yi u. der potentialbestimmenden Ionenadsorp- 
tion r  hinsichtlich ilirer Abhangigkeit von der Konz. der potentialbestimmenden Ionen 
u. der Lage ihrer Nullpunkte miteinander verglichen. Die thermodynam. Begriffe 
entsprechen denen in der Arbeit von L a n g e  u . M is c e n k o ,  C. 19 3 1 . I. 32. — Die 
theoret. Konz.-Abhangigkeit von A cp u. die experimentell erfaBbare von A ip u. von 
r  wrird zunachst einzeln u. anschlieBend, infolge der stets wenigstens naherungsweise
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yorliegenden Proportionalitat mit dem Logarithmus dor Konz., paarweiso besprochen, 
woraus sich einige Folgerungen, u. a. betrcffs der annahernden Konz.-Unabhiingigkeit 
der jj-Potentiale der Salzlsgg. ergebcn. — Zum SchluC werden dio Nullpunkte von 
A <p, A y  u. F  erórtcrt u. orientierende Zahlenwerto fiir die Nullkonzz. yon A yi u. T  
fur die Systeme Ag/Ag+ u. Hg/Hg2++ angegeben. Ein paarweisor Vergleich diescr
3 Nullpunkte zeigt u. a., daB r  — 0 u. A y> =  0 mit Sichcrheit nicht zusammenfallen. 
Dieser Befund entspricht den theoret. Erwartungen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 156. 
241—57. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss.) SKALIKS.

Erich MUller und Kurt Schwabe, Uber die G-renzstróme bei anodischer Polarisation 
ton Metallen in wdfirigen Losungen. II. (I. vgl. C. 1932. II. 1895.) Vff. kritisioren 
die Bedeckungsgesetzo yon W. J . Mu l l e r  (vgl. C. 1933. I. 1414). Es darf dio Frago 
nach der Keimbldg.- u. Krystallisationsgeschwindigkcit der Bcliichtbildenden Salze u. 
ebenso die Diffusion nicht yernachlassigt werden. Das Passiyierungszeitgesetz kann 
den wirklichen Verhaltnisson nicht entsprechen, weil es voraussotzt, daB die Zeit bis 
zum E intritt der Sattigung an der Anodę yerschwindend klein ist, wahrend sio in 
Wirklichkeit fast ebenso groB ist wie die yon W. J . Mu l l e r  gefundene Passivierungs- 
zeit. Das Flachenbcdeekungsgesetz kann den Abfall der Stromstarke nicht richtig 
wiedergeben, da es die Diffusion nicht beriicksichtigt. Yff. zeigen, daB ihre Diffusions- 
gleiehung den Yerlauf der Stromstarkezeitkuryo nach dem Abfall, fur den W. J . Mu l l e r  
scin Tiefenbedeckungsgesetz entwickelt hat, nicht schlechter darzustellen yermag. Sio 
zeigen weiter, daB dio Ubercmstimmung sciner MeBresultate mit seinon Form eln  nicht 
derart ist, daB sio einen Boweis fiir seine Theorie abgeben, es kann ihr aueh nicht der 
Vorzug vor andem eingeraumt werden. Es werden Messungen u. Uberlegungen mit- 
geteilt, die den Einwand rechtfertigen, daB dio Menge des an der Anodę abgeschiedenen 
Salzes nicht groB genug ist, um elektrolyt. Widerstando dor gemessenen GroBe ver- 
ursaehen zu konnen. Die Messungen ergoben, daB dicht auf der Anodo mit beginnen- 
dem Abfall der Stromstarke ein Gleichstromwideratand auftritt, der mit der Zeit ge- 
waltig ansteigt u. den Wechsclstromwiderstand um ein Vielfachcs ubertrifft. Das 
widerspricht der Annahme von W. J. MULLER, nach der der Widerstand gegen Gleich- 
u. Wechselstrom gleich sein muBte, wahrend boi yollig abgedeckter Elektrodo (poren- 
loser Bedeekung) dio diinno Schicht dem Wechselstrom keinen Widerstand bietet, 
wohl aber dem Gleichstrom, der dio Anionen durch das Deeksalz ziehen muB. Vff. 
nehmen an, daB kein łon mehr in Lsg. geht, wenn diese an Metallsalz gesiitt. oder uber- 
sattigt ist, der Strom dann sehon ohne Bedeekung wegen des Einbezuges ins Metall- 
gitter bei anod. Polarisation einen Widerstand findet, der bei Wechselstrom ausbleibt. 
SchlieBlieh geben Vff. eine kurze Darlegung ihrer Einbezugstheorie. (Z. Elektrochem. 
angew. physik. Chem. 39. 414—23. Juli 1933. Drcsden, Inst. f. Elektrochem. u. physikal. 
Chem. d. T. H .) Ga e d e .

S. Bhagavantam, Elektrkche Polarisierbcirkeit und diamagnetische Susceptibililat 
ton Molekulm. Die von V in ti  (C. 1933. I. 3059) angegebene Beziehung zwischen der 
clektr. Polarisierbarkcit u. der diamagnet. Susceptibilitiit yon Atomon wird vom Vf. 
auf einfache Moll. angewendet. Dabei wird die yon Van V le c k  angegebene Gleichung 
fiir die diamagnet. Susceptibilitat yon Moll. yerwendet, die einen schwacli paramagnet. 
Term enthalt. Vf. berechnet diesen aus Literaturdaten fur H2, N2, C02 u. N20 . Er 
steigt mit wachsender Asymmetrie des Mol., wie theoret. erwartet wurde. (Indian J . 
Physica Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 7. 617—21. 20/4. 1933. Waltair, Univ. Coli. 
of Science and Technology.) L o re n z .

L. Goldstein und Y. Rocard, Uber den Paramagnetismus und die magnetische 
Doppelbrechung des flussigen und des gasfórmigen Sauerstoffes. Zur Erkliirung des 
magnet. Vorh. yon 0 2 (Abweichung der Susceptibilitat vom WEISSSchcn Gesetz u. 
der magnet. Doppelbrechung yon der LANGEVINschen Theorie) gehen Vff. von der 
Angabo K r a jie r s  (C. 1929. I- 2388) aus, daB bei 0 2 im Elektronengrundzustand Kern- 
rotationstripletts entsprechend den Projektionen o =  +  1,0 u. -—1 des resultierenden Spins 
auf dio Rotationsaehse yorhanden sind. Vff. nehmen an, daB Dbergange zwischen den 
o-Zustiinden haufig yorkommen. Dann muB die Verteilung der molekularen Orientierung 
im magnet. Feld von der B0 LTZMANX-LAXGEVIX-Vcrteilung abweichen. Die Moll. 
im o, ±1-Zustand haben wahrend ihrer kurzeń Lebensdauer keino Zeit, sich dieser 
Verteilung cinzufiigen, wahrend die Moll. im o, 0-Zustand iiberhaupt keine Neigung 
zur Orientierung der geometr. Achse besitzen. Unter dieser Annahme, daB ein 0 2-Mol. 
nach 6 StoBen mit einem anderen 0 2-Mol. einen o-Ubergang erleidet, u. daB 0,33 der
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Moll. sieli im a1 ±1-Zustand befinden, laBt sich die magnet. Doppelbrechung u. die 
Susceptibilitat zahlenmiiBig bereehnen. Die Berechnung biingt von der Grófie der 
Lebensdauer des o-Zustandes ab u. fiihrt zum CuRIE-W EISSschen Gesetz ohne Ein- 
fiihrung des' negatiycn molekularen Feldes. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
1722—24. 6/6. 1933.) L o r e n z .

A. N. Schtschukarew und L. A. Schtscłiukarewa, Untersuchungen des Warmc-
standards. Auf der Suche nach einem idealen ,,Warmestandard“ untersuchen Vff. 
yerschicdene Proben KAHLBAUSischor Benzoesauro u. finden in der calorimetr. Bombę 
stets eine Zunahme der Verbrennungswarme m it abnehmender Einwaage, sowie eine 
Veranderung der Werte m it der Zeit. — Verss. m it Salicylsaure zeigten, daB diese zwar 
konstantero Werte ergibt, aber unbestandig ist (yermutlich infolge der Bldg. von 
Salicylsalicylat). — Die sauerstoffreien Stoffe, wie Anthracen, Phenanthren u. Campher 
erwiesen sich ais Standardsubstanzen geeigneter, insofern, ais die erhalteneu Ver- 
brennungswarmen von der oingewogencn Menge unabhangig waren (bei diesen Stoffen 
findet scheinbar in der Bombę keine yerbrennungslose Verdampfung statt). Besonders 
gute Werte lieferte Campher, dessen Bestandigkeit jedoch noch nicht sichergestellt 
ist. Die Verss. werden fortgesetzt. (Chem. J . Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimit- 
scheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 169—74. 1932. Ukrain. 
Inst. f. Metrologie u. Standarte.) G urian .

F. Henning und H. T. W ensel, Der Erstarrungspunkt des Iridiums. Nach einem
tJberblick iiber friiker ausgefiihrte Messungen beschreiben Vff. eine direkte u. eine 
indirekte Methode zur Best. des E. des l r  (vgl. C. 1931. II. 2184). Bei der indirekten 
Methode wird das Verhaltnis der Helligkeiten eines schwarzen Kórpcrs bei den Schmelz- 
punkten von Ir  u. P t bestimmt u. der Wert fiir I r  aus dem friiher bestimmten Pt-Au- 
Verhaltnis berechnet. E. des P t =  1773 ± 1 ° ,  E. des I r  =  2454 ±  3°. Das benutzte 
I r  enthalt metali. Vcrunreinigungen von weniger ais 0,01%. Die Reindarst. des Ir 
ist von E. Wichers ausfiihrlich beschrieben. (Bur. Standards J . Res. 10. 809—21. 
Juni 1933. Washington.) Ga e d e .

G. W. Jones, W. E. Miller und H. Seam an , Explosive Eigenschaften ton 
Propylendiclilorid-Lujtgemisćhen. (Vgl. C. 1933. II. 1159.) Die untere Entflammungs- 
grenze von CH3 ■ CHC1 • CH„C1 in trockcner Luft wird bei gewóhnlicher Temp. bei
з,40 Vol.-°/o gefunden, dio obere Entflammungsgrenze bei 100° liegt bei 14,5 Vol.-%.
Der liochste Druck wird im geschlossencn Rohr von einem Gemiseh m it 5,02°/o C3H6Clo 
entwickclt, also einem Gemiseh, das etwas mehr ais den zur yollstandigen Verbrennung 
theoret. erforderlichen C3H6C12-Geh. (4,95 Vol.-°/0) aufweist; der erreichto Hochstdruck 
liegt ctwas oberhalb des unter gleiehen Bedingungen mit CH4-Luftgemisch erhaltenen, 
jedoch erheblich unter dcm Masimaldruck der Gemische von Aceton, Leuchtgas u. 
Methylformiat mit Luft. Die Ziindtemp. yon C3HcCl!!-Luftgemischen wird zu 557 bis 
570° bestimmt, also niedriger ais boi CH4, etwa ebenso hoch wie bei Aceton u. Leucht
gas u. hóher ais bei Methylformiat. (Ind. Engng. Chem. 25. 771—73. Juli 1933. Pitts- 
burgh, Pa., Bur. of Mines Exp. Station.) R. K. Mu l l e r .

B. W. Bradford, G. I. Finch und A. M. Prior, Die Tunkenzundung einiger 
cxplosiver Ga-smischungen. Vff. untersuchen die Anhangigkeit der Ziindung yon H2 +  0 2-, 
CO -f 0 2- u. CH, +  0 2-Mischungen von den elektr. Verhiiltnissen der Sekundarspule. 
Die Zundenergie des Funkens wird nicht allein von der Kapazitat bestimmt, wio es
и. a. Mo r g a n  (C. 1931. I. 3659) angibt, sondern auch von der Selbstinduktion. (J.
chem. Soc. London 1933. 227—232. Marz. Imperial Coli. of Science and Techno
logy.) L o r e n z .

A j , K o llo id ch em ie . C ap illa rchem le .
J. Baborovsky und O. Viktorin, Der Einflufi der Pergamenlmembran auf die 

Uberfuhrujigszahlen der Kationen in Losungen yon Natrium- und Bariumchlorid. (Vgl.
C. 1933. I. 1591.) Die Best. der EK. yon Konz.-Zellen in NaCl-Lsgg. ergibt stets eine 
Erhóhung der Na'-t)berfuhrungszalil durch Einsclialtung einer Pergamentmembran; 
die Erhóhung ist um so gróOer, je geringer dio Konz.-Untcrschiede sind, was so erklart 
werden kann, daB bei geringen Konzz. die Adsorption von Cl' an der Membran stiirker 
in Erscheinung tritt, wahrend bei hóheren Konzz. keine wesentliche Beeinflussung 
der Uberfiihrung eintritt. — In  BaCl2-Lsgg. wird eine Erhóhung der Ba"-t)berfuhrungs- 
zahlen durch die Pergamentmembran nur bei geringen Konzz. beobachtet, in starker 
konz. Lsgg. (etwa yon 0,1-mol. Konz. an) nimmt die Ba"-t)berfiihrungszahl bei Ein- 
schaltung der Membran ab; die Adsorption yon Cl' an der Membran scheint demnach



1933. II. A 3. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 1655

bei hóheren Konzz. durch eine Adsorption von Ba” ersetzt zu werden. (Coli. Trav. 
chim. Tchocoslovaquie 5. 211—17. 1933. Briinn, Tschech. T. H., Inst. f. theor. u. 

.physikal. Chemie.) R. K. M u l l e r .
M. F. Schirokow, Zur Theorie der inneren Reibung in unverdilnnlen Gasen und 

Fliissigkeiten. Ausgchend von der MAXWELLschen Theorie der inneren Reibung von 
Gasen leitet Vf. die Formel ?; =  1/3 via m  c ab, worin m  die Molekelmasse, c die 
mittlero Geschwindigkeit der Molekuło, Xm den mittleron Abstand bedeutefc, auf don 
innerhalb des Gases dio BewegungsgrdBo ubortragen wird, wenn dio Molekuldimensionen 
nieht ais verschwindend kloin anzusehen sind, u. vix der fiir eine bestimmto Klasso 
von Molekulen crrochneto Mittelwert der „effektiven Molekulardichte“ ist. — Dio 
Formel wird bestatigt fur die Reibung fl. u. gasfórmiger CO,. Eine gróBero Anzahl 
tbeoret. bereehneter Werto stimmt mit den experimentcll gefundonen gut uborein. 
(Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Slmrnal. Sser. W. Shurnal 
fisitscheskoi Chimii] 3. 175—92. 1932. Moskau.) G u rian .

Balbhadra Prasad, Die Viscositdt von Fliissigkeiten, ihre Siedepunkte und kritischm 
Temperaturen. Vf. versucht dio Temp.-Abhiingigkeit der Viseositat bei 19 organ. Fil. 
durch die Formel zu erfassen: log y =  a  -f- PIT. Es zeigt sich dabei, daB sowohl der 
Quotient /S/Kp., ais auch der Quotient (8/krit. Temp. boi allon Fil. annahernd denselben 
Wert hat. (J. Indian chem. Soo. 10. 135—36. Marz 1933. Cuttac, Chem. Labor., Ravcn- 
shaw College.) ElSENSCHITZ.

Balbhadra Prasad, t)ber die Viscositat von Fliissigkeiten und die Abhdngigkeit der 
fiir die Viscositat mafigebenden Konstanten von Konstitutionseinfliissen. Vf. diskutiert 
dio in der vorstehenden Arbcit angegebeno Formel fiir die Temp.-Abhangigkeit der 
Viscositat im Zusammenhang mit anderen Viscositatsformeln. Dio Formel wird an 
Hand bekannter Daten iiber die Viscositat von 25 organ. Fil. gepriift. Die tlberoin- 
stimmung ist befriedigend. Fiir den Wert der a-Konstanten kann kein gesetzmafiiger 
Zusammenhang mit der chem. Konst. angegeben werden. Dagegen bestehen fur dio 
/J-Konstante einige GesetzmaBigkciten: ln  homologen Reihen andert sie sich fur jedo 
C2H.,-Gruppo um einen konstanton Betrag; auch findet man eine konstantę Differenz 
zwischen Cl- u. den entspreehonden Br-Verbb. (J. Indian chem. Soo. 10. 143—52. 
Marz 1933. Cuttac, Chem. Labor., Ravenshaw College.) ElSENSCHITZ.

R. O. Herzog und H. Kudar, Ober die Viseositat homogener Fliissigkeiten. (Vgl.
0. 1933. I. 1890.) Bei einor Fl.-Stromung, die zur Messung der inneren Reibung ver- 
wendot wird, werden die Moll. nieht nur zu einer zusatzlichen Translations-, sondom 
auch einer Rotationsbewegung gezwungen. Gegen diese Rotation wirkt ein Dreh- 
moment, welohes auf hydrodynam. Wege bereehnet werden kann u. das mit einem 
Teil der Schubspannung im Gleichgewichto steht. Infolgedessen kann man den Reibungs- 
koeff. einer Fl. in einen translator, u. rotator. Anteil zerlegen, von denon der ersto 
nach der jAGERsehen Fonnel bereehnet wird u. der 2. durch dio Mol.-Rotation ver- 
ursacht ist. Vff. berechnen den rotator. Anteil fiir kugelformige, mantelformige, ring- 
formigo u. stabchenfórmige Moll. — Zur Prufung der Thoorie bereclinen Vff. die Langen- 
abmessungen von Moll. aus der Viscositat der Fl. u. vergleichen sie mit den aus spektro
skop. u. anderen atomphysikal. Unterss. bekannten Werten. Ais Beispiele werden 
herangezogen: SiCl.„ TiCl4, SnCl4, CC14, Cl2, J 2, S 02, CS2, Bzl., Pyridin, C18H3S, C22H 16, 
C34H70 (Paraffinkohlenwasserstoffe). Dio Theorie liefert immer angenaherte, in manehen 
Fallen gut ubereinstimmende Werte. — Den Reehnungen werden teilweise neue, von 
Paersch durchgefuhrto Viscositatsmessungen zugrunde gelegt, u. zwar bei SiClA, 
TiClit SnCh, Cls/ /3a, C'2J l K, C3iH ,0. (Z. Physik 83. 28—42. 6/6. 1933. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir Faserstoff chemie.) ElSENSCHITZ.

Z. W. Wolkowa und W. S. Titow, Viscositat und differentielle Verdiinnungs- 
warmen wasseriger LiCl-Ldsungen. (Vgl. C. 1931. II. 1114.) Vff. messen die innero 
Reibung wss. LiCl-Lsgg. bei 25°. Unter Verwcndung bekannter Werte fiir die diffe- 
rentiellc Yordiinnungswarme untersuehen sie die Abhangigkeit des spezif. Volumen 
u. der Verdiinnungswarme yon der imieren Reibung u. stellen hierfiir Formeln auf. 
Da die Verdiinnungswarme positiv ist, erwarten Vff. (auf Grund einer friiher gefundenen 
GesetzmaBigkeit), daB ihr Verhaltnis zur inneren Reibung konzentrationsunabhangig 
sein soli; dies trifft aber nieht zu. Die Kurve: spezif. Volumen in Abhangigkeit vom 
reziproken Reibungskoeff. ist — in Obereinstimmung mit den friiheren Erfahrungcn — 
konkav gegen die Achse dor reziproken imieren Reibung. (Physik. Z. Sowjetunion 3.
586—90. 1933. Moskau.) E is e k s c h it z .
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B. Anorganische Chemie.
M. Centnerszwer und T. Trębaczkiewicz, Uber die Zusammensełzung und 

Dissoziation des Thalliumperozyds. Die Yff. untersuchen dio Zus. des elektrolyt. aus 
T12S04 an der Pt-Anode abgeschiedenen Thalliumperoxyds; da sich die Permanganat- 
u. jodometr. Methoden fiir dio Best. des fiir die Zus. des Perosyds aussehlaggebenden 
Geh. an akt. Sauerstoff ais ungeeignet erwiesen, wurde der Sauerstoff dureh Oxydation 
der Oxalsaure erm ittelt; die Bereclmung des akt. Sauerstoffs geschah unter der Annahmc: 
TljO., =  TljO +  3 0 ; 3 H2C20., +  3 0  =  3 H20  +  6 C02. Die Analyse ergab ais die 
wahrscheinlichste Zus. des Peroxyds T102. Die Zus. u. eine weitgehende Ahnlichkeit 
dieser Verb. mit Alkaliperoxyden (K20 4, Rb20 4, Cs20 4) lassen die Formel T120 4 ais 
berechtigt erseheinen. Physikal. u. chem. Eigg. des Peroxyds werden angegeben; ins- 
besondere eignet sich fur die quantitative Best. dio Reduzierbarkeit des Peroxyds durch 
S 02 u. Oxalsaure zu Thallium(I)-Verb. Oberlialb 573° erfolgt dio umkehrbare Disso
ziation des Peroxyds unter dem at-Druck zu T120 3. Die zwischen 350 u. 573° gemessenen 
Dissoziationsspannungen wurden mit der Eormel von N e r n s t  ausgedriickt, u. die 
Dissoziationswarme des Peroxyds ■wurde berechnet. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 
367—71. Juli 1933. Warschau, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) KHODSCHAIAN.

Otto Werner, Eine neue Methode zur Oewinnung hochkonzenlrierler Emanaiions- 
•prdparałe. Die yorliegende Methode benutzt ais Emanationsąuelle, im Gegensatz zu den 
bisher iiblichen Verff., keine Radiumsalzlsgg., sondern hochemanierende Trocken- 
praparate; sic hat den Yorteil groBer Einfachheit, ermóglicht die Gewiimung sehr reiner, 
konz. Em.-Praparate in yerhaltnismaflig kurzer Zeit. Bei dem ais Quello dienenden 
Trockenpraparat war das Ra in feinster Yerteilung ais Carbonat an einem sehr ober- 
flachenreichen Fe(OH)3 adsorbiert. Bei dem Aufbau der an Hand einer Abbildung be- 
schriebenen Apparatur galt es besonders, dio Emanation, sowie die Sperrfl. in den Teilen 
der Apparatur, Hg, von den Fetthahnen u. Schliffen fernzuhalten; das das Ra-haltigo 
Priiparat aufbewahrende GefaB war deswegen mit einem yakuumdichten Membran- 
yentil yersehen. Zwecks der Entfernung der yon Fe(0H)3 stammenden organ. Ver- 
unreinigungen war es notwendig, das P raparat vor der Inbetriebnahme 4 Wochen aus- 
zupumpen. Da Fe(OH)3 die Emanation selbst adsorbiert, wird diese infolgo der lang- 
samen Diffusion aus den Poren sehr langsam abgegeben. Diese Schwierigkeit wurde 
durch eine in fl. Luft eintauchende Ausfrierspirale, die zur Kondensation der bei der 
laufenden Pumpc austretenden Emanation bestimmt war, beseitigt. Nach der Ent
fernung der fl. Luft u. Absperrung mittels zweier Ventile eines begrenzten Raumes 
crfiillto dio Emanation diesen Raum. Da alle permanenten Gase dureh den yorher- 
gehendenPumpyorgang entfernt waren, enthielt die Emanation noch organ. Verunreini- 
gungen, dio nun in einem in diesem begrenzten Raum eingebauten Quarzrohr mittels 
des erhitzten CuO, KOH u. P20 5 yerbrannt u. beseitigt wurden. Nunmehr laBt man 
Emanation durch Offnen eines Ventils auf einen viel gróBeren, yorher evakuierten Raum 
expandieren, driickt das ausgedehnte Gas in eine Capillare hinein, die abgeschmolzen 
wird. Es werden Angaben iiber den Reinheitsgrad des so gewonnenen Praparats ge- 
macht. Im AnschluB an die experimentellen Anforderungen der Atomphysik beschreibt 
der Vf. weiter einen elektr. Ofen zur Herst. yon sehr diinnwandigen (10 fi) Glascapillaren, 
die mit Emanation gefullt worden konncn, u. fiir a-Strahlen durchliissig sind. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 165. 391—97. Juli 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie, 
Chem.-radioakt. Abt.) , K h o d s c h a i a n .

Hugo Bauer und Karl Burschkies, U ber einige organische Verbindungen des 
6erman\y.ms. II. (I. ygl. C. 1932 . II. 1605.) Durch tlbertragung des vor kurzem (C. 1933.
I. 1922) fiir die Darst. der Germaniumtetrahalogenido beschriebenen Verf. auf die 
bekannten Arylgermaniumsaureanhydride lassen sich die bisher schwer zuganglichen 
Arylgcrmaniumtrihalogmide leicht darstellen:

(Ar-Ge0)20  +  6 H  Hal =  2 Ar-Ge(Hal)3 +  3 H 20.
Dio Cl- u. Br-Verbb. sind farblose Fil. u. werden an fcuchter Luft zum Anhydrid zu- 
riickhydrolysiert. Die J-Verbb. sind fest u. ebenfalls farblos; sio braunen sich am 
Licht. Die Verbb. sind ebenso reaktionsfahig wie die Verbb. Ge (Hal)4; sie setzen 
sich mit RMgX-Verbb. zu den Verbb. Ar-OeB3 um.

V e r s u c h e .  Phenylgermaniumtrichlorid, C6HsCl3Ge. Phenylgermaniumsaure- 
anhydrid mit 10 Teilen HC1 (D. 1,19) in Druckflasche 3 Stdn. auf 100° erhitzen, 01
abtrennen u. dest. Kp.,3 102—103°, 11. in organ. Losungsmm.---- Iribromid, CsH 5Br3Ge.
Ju t HBr (D. 1,78). Kp.13 120—122°. — -trijodid, C6H5J 3Ge. Mit 20 Teilen H J
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(D. 1,70). Aus Eg. Krystalle, E. 55—56°. — p-Tolylgermaniumtrichlorid, C7H,Cl3Ge, 
Kp.jj 115—116°. — -tribromid, C,H7Br3Ge, Kp.13 155—156° (im trockenen N-Strom 
dest.). — -trijodid, C7H ,J 3Ge, aus Eg. Krystalle, F. 72°. — Phenylgermaniunitrimethyl, 
C9H14Ge. Lsg. von C6H5-GeJ3 in Bzl. in ath. CH3MgJ-Lsg. tropfen, 2 Stdn. kochen, 
mit yerd. Essigsaure zers. usw. Farbloso El., Kp. 182—183°. — Phenylgermanium- 
triathyl, CjjH^Ge. Ebonso mit C2H5MgJ. Kp.13 116—117°. — p-Tolylgermanium- 
tridthyl, C13H 22Ge. Aus (p) CH3-C6H.,-GcC13 u. C2H5MgJ. Kp.12 125—126°. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 66.1156—58. 2/8.1933. Frankfurt a. M., Ge o r g  SPEYER-Haus.) Lb.

A. W. Rakowski und E. A. Nikitina, Unlersuchungcn im Gebiet der Heteropoly- 
terbindungen. III . Mitt. Ober die Krystallhydratgebiełe bei Phosphorwolframalen und 
Phosphormolybdatcn. (II. vgl. C. 1932. I. 205.) Bei Unterss. uber die Herst. indiyidu- 
eller Phosphorwolframate u. Phosphormolybdate wurdc beobachtet, 1. daB ais Rk.- 
Ergebnis stets Gemische yerschiedener Salze erhalten werden, 2. daB der W.-Geh. der 
indiyiduellen Salzo nicht konstant ist. Zur Aufklarung der Natur des W. in den Hetero- 
polyyerbb. wurden Verss. zur Dehydratation u. Hydratation der Phosphormolybdate 
u. Phosphorwolframate durch Best. der Dampftension bei konstanter Temp. nach 
VAN B em m elen ausgefiihrt. Die Verss. wurden mit 3 Na20 -P 20 i -24W03-x H^O, 
2 Na20 -P 20 s-24 W 03-z  H20, P2Or,-24 W 03-x H20, Phospłionnołybdansdure u. dereń 
Na-Salz ausgefiihrt. Dem 3 Na,O • P20 5 ■ 24 WO, • x H aO sind weder typ. Krystall- 
hydrate, noch typ. Krystalladsorptionsverbb. eigen. Der fast vertikale Verlauf der 
Kurven deutet zwar auf das Vorhandensein von Krystallhydraten, aber fast samtliche 
De- u. Hydratationskurven zeigen eine Neigung, d. h. die Menge des W. andert sich 
einseitig mit Zu- u. Abnahme des Dampfdruckes. Die Fahigkeit der Heteropolysalze, 
W. zu losen, ist gering; sie ist um so groBer, jo mehr W. im Krystallhydrat enthalten 
ist. Nicht nur yerschiedene Praparate, sondern das gleiche Praparat ergibt ver- 
schiedene Krystallhydratgebiete bei der De- u. Hydratation, jo nach der GroBe der 
Dampfdruckanderung im umgebenden Medium. Es ist deshalb unmóglich zu be- 
stimmen, welche von diesen stabil oder metastabil sind. Verschiedene Praparate der 
Phosphorwolframsaure enthielton 9,6—17°/0 H 20 , d. h. x  schwankte zwischen 33,66 
bis 64,92. Analoge Befunde wurden bei Phosphormolybdansaure u. ihrern Na-Salz 
gemacht. Dio Theorie von L. P a u lin g  (C. 1930. I. 169) u. von M io la ti-R o sen - 
HEIM iiber die Struktur der Heteropolyverbb. wird auf Grund der Ergebnisse krit. 
besprochen. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 681—90. 1932.) S c h o n fe ld .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
J. D. H. Donnay und J. Melon, Hauy-Bravais-Gitter und andere Icrystallo- 

graphische Daten fiir Natriummólybdotellurat. Im  1. Teil der Arbeit wird eine Methode 
bcschrieben, um die mit dem BRAVAISschen Gesetz am besten ubereinstimmenden 
Aehsenelemente zu finden. Im  2. Teil werden die Resultate zusammengefaBt u. durch 
einige andere Daten erganzt. — Die Verb. hat die Zus. 3 Na„0-TeOa- 6 Mo03-22 H 20 .
D. =  2,58 ±  0,02. Die Krystalle sind triklin-pinakoidal u. opt. negativ. (Amer. 
Mineralogist 18 . 225—47. Juni 1933. J o h n s  HOPKINS Univ.; Luttich, Univ.) Sk a l .

Gilbert Greenwood, Uber die „riehtige Aufstellung" von Krystallen. Die Methoden 
zur Wahl der krystallograph. Achsen nach F e D 0R0V u. nach M a l l a r d - W a l l e r a n t -  
W u l f f  wrerden miteinander yerglichen, u . es wird dann untersucht, ob die róntgeno- 
graph. bestimmte Elementarzelle hóchster Symmetrie eine weniger willkurliche Fixie- 
rung bedeutet. Unter einer Zelle hóchster Symmetrie wird eine solche yerstanden, 
dereń Achsemvinkel moglichst wenig yon 90° abweichen. — Die Methoden von F e d o r o V 
u. yon M a l l a r d  fiihren bei Methylammoniumchlorocuprat u. bei Dimethylammonium- 
bromoplatinat zu abweichenden Ergebnissen. Vf. hat daher das erstgenannte Salz 
u. das mit dem 2. entsprechende u. mit ihm isomorphe Chlorostannat rontgenograph. 
untersucht (Drehkrystallaufnahmen). — [NH3CH3]2CuCl4. a =  7,30, 6 =  7,535, 
c =  18,55 A. D.204 1,7 1 9 . 4 Moll. im Elementarkorper. Das gefundene Achsen-
yerhaltnis 0,972: 1: 2,465 spricht entschieden fur das Verf. yon FEDOROV. — [NHZ- 
(CH3)2]2SnCl4. a =  14,00, b =  7,20, c =  7,08 A. Aus einer besonderen Schwenk- 
aufnahme: b =  7,16 A. a :b: c — 1,9614: 1: 0,9844 in Ubereinstimmung mit F e d o - 
ROV. (Z. Kristallogr., ICristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. 
Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 420—24. Juni 1933. Rangoon, Burma, Uniy., 
Judson College.) Sk a l ik s .
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M. E. Nahmias, Bauzite und Mullite, mit Hilfe von Iłdnlgen-strahlcn untersucht. 
DEBYE-Spektrogramme m it Cr K  a-Strahlung zeigen, daB zwisehen Sillimanit A1203- 
S i02 u. Mullit, 3 A120 3-2 S i02, keine andere stabile Krystallform besteht. Bauxit 
ergibt beim Erliitzen auf hohe Tempp. Mullit u. Tridymit (be8timmt aus Expansions- 
kurven), wenn mehr Si02 vorhanden war, ais zur Bldg. von 3 A l,03'2  Si02 erforder- 
lich, oder Mullit u. Korund, wenn ein UberschuB von A120 3 vorhanden war. Die Daten 
sind mit einer Formel A1j03- Si02 fur Mullit nieht zu vereinbaren. — In  Bauxiten ist 
S i02 ais Kaolinit u. der OberschuB von A120 3 hauptsachlich ais Bohmit yorhanden. 
Beim Erliitzen auf 450° erha.lt man freies y-Al20 3 u. freies, amorphes Si02. Das Er- 
gebnis bleibt ungeandert bis zur Temp. von 950°. Obcrhalb dieser Temp. tr itt  dio 
Mullitstruktur mehr u. mehr in den Vordergrund u. ist bei 1100° vollstandig ausgebildet. 
Es tr i t t  keine Bldg. von 4 AL03- 3 Si02 u. auch nicht yon Al20 3-2 S i02 aus Kaolinit 
auf, dcnn Bauxite, die nur Al20 3-Hydrate enthalten, liefern dieselben Spektrogramme 
von y-Al20 3 obcrhalb 450° wie Bauxite, die sehr viel Kaolinit enthalten. Es wird auch 
kein Sillimanit bei etwa 700° gebildot, wie HYSLOP u . ROOKSBY angeben. — Unter- 
schiede in den DEBYE-Spektren von Mullit verschiedener Herkunft kónnen moglieher- 
weise erklart werden durch feste Lsgg. von (Ti02 +  Fe20 3). — D e b y e - u. Dreht 
aufnahmen ergeben fiir die Achsenlangen des Mullits ungefahr: ay =  a ,b1 =  b,cx =  c/2.
o, b, c sind hierbei die Achsenlangen von Sillimanit. Raumgruppe wahrscheinlich 7 A'. 
Wenn man dio D. 3,10—3,20 (Literatur) ais richtig annimmt, waren 3/i (3A120 3-
2 Si02) im Elementarkórper unterzubringen, was unmoglich ist. Es sind also noch 
weitero Unterss. notig, um zu cntscheiden, ob Formel oder D. des Mullits falscli 
sind. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. 
Kristallogr., Minerał., Pctrogr.] 85. 355— 69. Juni 1933. Manchester.) Sk a l ik s .

Hayrno H eritsch , lióntgenogmphische Untersuchungen an einem Granat aus der 
Licserschlucht bei Spittal a. d. Drau (Kamteri). Bei der Bearbeitung der Minerallager- 
sta tte  in der Lieserschlueht fiel ein Granat durch seine merkwiirdige chem. Zus. auf, 
die nach der vorhandenen Literatur bisher noch nicht bcobachtet wurde. E r fallt 
namlich in die Mischungsliicke zwisehen GroBular u. Almandin. Daher wurde er 
rontgenograph. untersucht. Es ergab sich, daB róntgenograph. kein Grund fiir das 
Bestehen einer Misehungslucke angegeben werden kann, da die Ergebnisse von MENZER 
(C. 1929. II. 382) an den rcinen Endgliedern m it den vorliegenden Resultaten iiber- 
cinstimmen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristallchem., [Abt. A 
d. Z. Kristallogr., Minerah, Petrogr.] 85. 392— 403. Juni 1933. Graz.) Sk a l ik s .

John  W . Gruner, Die Krystallstruktur von Nakrit und ein Vergleich gewisser 
optisclier Eigenschaften der Kaolingruppe mit ihren Strukturcn. Die Struktur von 
Nakrit wurde mit Hilfe der Pulycrmethode untersucht; dabei wurde eine mehr oder 
weniger starko Beimengung von Dickit gefunden. — Die monoklin-hemiedr. Elementar- 
zellc bat die Kantenlangen: a =  5,16 ±  0,02, b — 8,93 ±  0,02, c =  28,66 i  0,04 A. 
p =  91°43' ±  15'. Die Zelle enthalt 8 Moll. (0H)4Al2Si20 Ł. Theoret. D. =  2,581. Raum
gruppe C*. — Nakrit ist aus denselben Schichten wie Dickit u. Kaolinit aufgebaut 
(vgl. C. 1933. I. 1105), nur ist jedo Schicht gegen die benachbarte um 180° in ihrer 
eigenen Ebone gedreht. — Die Neigungen der opt. Achsenebenen bei den 3 Mineralien 
sind anscheinend proportional don Verschiebungen der Schichten m Richtung der 
a-Achso. Die Versehiebung in 6-Richtung scheint das Vorzeiehen der Doppclbreehung 
u. den Achscnwinkel zu bestimmen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallehem. fAbt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 345—54. 1933. 
Minneapolis [Minn.], Univ. of Minnesota.) SKALIKS.

W. H. Taylor, Die Struktur von Sanidin und, anderen Feldspalen. In  vorliegender 
Arbeit sollte die von ScHIEBOLD (C. 1929. II. 1145. 1930. I. 2532) bestimmte Struktur 
nachgepriift werden. Sanidin wurde experimentell m it Hilfe der Drehkrystallmethode 
untersucht, wobei die von SCHIEBOLD angegebene Elementarzelle u. Raumgruppe 
bestiitigt werden konnten. Es ist wahrscheinlich, daB dio SCHIEBOLDsehen Ergeb
nisse — mindestens fiir e i n i g e  Feldspate — zu berichtigen sind, doch ist eine genauo 
Diskussion schwierig u. soli erst nach Vorliegen genauer Messungen an anderen Feld- 
spaten versucht werden. Yf. kommt jedenfalls zu einer abweichenden Sanidin- 
struktur (aus Si04- u. A104-Tetraedem), doch kann einstweilen nicht behauptet werden, 
daB diese Struktur die e i n z i g richtige sei. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kri- 
stallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 425— 42. 
Juni 1933. Manchester, Univ.) SKALIKS.
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F. A. Bannister, Die Identiłat von Mołtramił und Psittacinit mit kupferhaltigem 
Descloizit. (Mit chem. Analysen von M. H. Hey.) Dreh-, Schwenk- u. Laucaufnahmen 
von Descloizit ergaben einen rhomb. Elomentarkórpcr der Abmessungen a =  6,05, 
6 =  9,39 u. c =  7,56 A. Raumgruppe FA10. Im  Elementarkorpor befinden sich
4 PbZn(0H)VO4. Pulveraufnahmcn von Descloizit, Cuprodescloizil, Mottramit, Psitta- 
cinit, Chileit, Eusyncliit u. Declienit von typ. Fundorten stimmen miteinander iiber- 
cin. Nach den Ergebnissen der Analysen u. Bestst. des W.-Geh. bei verschiedenen 
Tempp. laCt sich dio Zus. alłer dieser Mineralien durch die allgemcino Formel 
Pb(Cu, Zn) (OH) (VO.,) wiedergeben. Von allen Kamen sollten nur Mottramit fur 
Mineralien, dic mehr ais 10% Cu (2 Cu pro Elementarzelle) enthalten, u. Descloizit fiir 
das Zn-reicke Endglied der Mischkrystallreihe beibchalten werden. (Minerał. Mag. J . 
minerał. Soc. 23. 376—86. Juni 1933. Brit. Museum.) Sk a l ik s .

Charles Palache und Martin A. Peacock, Empleldit und die Zinckcnitgruppe. 
Messung von 7 EmplektitkrystaNcn (Cu2S-Bi2S3) von Johanngeorgenstadt (Sachsen) 
am Zweikreisgoniometer. Dio neue Vermessung bestatigt die vermutetc Isomorphio 
mit Chalkostibit, Cu2S- Sb2S3 u. ergibt aueh bessero Ubereinstimmung mit den vor- 
liegenden krystallograph. Daton fiir Zinckenit, PbS-Sb2S3. (Amer. Mineralogist 18. 
277—87. Juli 1933. Harvard Univ.) S k a l ik s .

Frank R. van Horn u n d  Kent R. van Horn, Róntgenuntersućhung von Pyrit- 
oder Markasitkonkretionen im Gebiet von Cleveland, Ohio. P y r i t  bzw. M ark as it w ird  
durch DEBYE-ScHERRER-Aufnahmen iden tifiz ie rt. (A m cr. M ineralogist 18. 288—94. 
Clevcland [Ohio], Case Sćliool of A pplied Science. A lum in ium  Comp. of A m erica.) Sk a l .

D. Marotta und c. Sica, Zusammensetzung und Einleilung der italienischen Mineral- 
wasser. II. (I. vgl. C. 1930. I. 2378.) Vff. fiigen ihrem Einteilungsschcma der minerał. 
Wasser einige weitere Untergruppen an u. geben in mehreren Tabellen dio Zus. dor 
nach diesem Schcma geordnoten. italien. Mincralwasser an. (Ann. Chim. applicata 23. 
245—90. Juni 1933. Rom, Chem. Lab. f. off. Gesundheitswesen.) R. IC. Mu l l e r .

A. Hemmeler und N. Sette, pn-Wcrt einiger Schwefelwasser der Markcn. Vff. 
beobachten die Anderung des pn einiger mittelitalicn. S-Wasser mit der Zeit unter 
Berucksichtigung der urspriinglichen Zus. u. untersuchcn den Zusammenhang der 
Ph-Anderung mit dem Auftretcn u. Vcrschwinden der roten S-Bakterien u. anderer 
Mikroben. (Ann. Chim. applicata 23. 297—306. Juni 1933. Urbino, Pharm.- 
Sohule.) R. K. Mu l l e r .

D. Organische Chemie.
E. D. Hughes und C. K. Ingold, Der Ein fiu  fi von Polen und polaren Bindungen 

auf den Ablauf von Eliminierungsreaktionen. 15. Mitt. Dynamik der Elimination von 
Olefinen aus ąuatemaren Ammoniumverbindungen. (14. vgl. C. 1933. I. 2934.) Dio 
Elimination von Olefinen aus quaternareii Ammoniunwerbb. kann auf 2 Arten erfolgen, 
entweder uni- oder bimolekular (Theorie vgl. im folgenden Ref.). Zu den Verss. wurdo 
ais Losungsm. W. u. die Temp. 100° gewiihlt. — Dio Zers. von fS-Phenylalhylirimethyl- 
ammoniumhydroxyd, C0H5-CH2-CH2N(CH,)3OH, F. ca. 225° (Zers.), verlauft, wie durch 
Bromierung des m it Chlf. extrahierten Styrols u. Rucktitration des liberschussigen 
Halogcns ermittelt wurde, bimolekular. Dies ergibt sich aus der Form der Rk.-Zeit- 
kurven u. der umgekehrten Proportionalitiit der Halbwertzeit der Zers. der Ammonium- 
verb. u. ihrer anfiinglichen Konz. Die Zugabe einer betrachtlichen Konz. an KOH 
fiihrt zwar zu starkerer Polymerisation des Styrols ais bei der urspriinglichen Rk. 
auftrat, zeigt aber aueh, daC der bimolekulare Charakter der Rk. vom Rk.-Verlauf
1. Ordnung yon jedem der teilnehmenden Ionen lierriihrt. — Die Zers. von /?-p-Nitro- 
phenylathyltrimethylammoniumhydroxyd in W. bei Zimmertemp. ergab (CH3)3N u. 
p-Nitrostyrol. Die in W. bei 100° durchgefiihrte Zers. von fi-p-Nilropkenylathyltri- 
methylammoniumjodid, Cn H n 0 2N2J, citronengelbe Bliittchen aus A., F. 199°, Zers., 
maBig 1. in W. (Pikrat, C1;H19O0Ń5, Nadeln aus wss. A., F. 147°, Zers.), lieferto 
(CH3)3N ■ H J, p-Nitrostyrol u. in wcitgehendem MaBe ein Polymeres des p-Nitrostyrols, 
(CgH^jN);,., das bei Digestion mit Aceton mikrokrystallin wurde. Letztere Zers. wie 
aueh die des zugehorigen f}-p-Nitrophenylathyltrimethylammoniumbromids, farblose 
Nadeln aus A.-Aceton u. aus C5HU- OH, F. 222° Zers., sil. in W., yerlauft unimolekular, 
■nie das Rk.-Zeitvorhaltnis u. die Beobachtung beweist, daB die Halbwertzeit der 
Ammoniumyerb. von der Anfangskonz. unabhangig ist. DaB dic Rkk. dieser Salze 
von nullter Ordnung in bezug auf das Anion sind, ergibt sich daraus, daB die Rk.- 
Geschwindigkeit beim Jodid weder durch (CH3)3N -H J, noch durch N(CH3)4J  beeinfluBt
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wird, u. daB die Geschwindigkeitskoeff. des Jodids u. Bromids unter denselben Be
dingungen dieselben sind. Die Zers.-Geschwindigkeiten werden stark yerzógert durch 
Sauren u. stark beschleunigt durch Basen. Dio Abhangigkeit vom Losungsm. erhellt 
auś der Verzogerung, die beim Ersatz von W. ais Medium durch wss. n-Propylalkohol 
eintritt. (J. chem. Soc. London 19 3 3 . 523—26. Mai.) B e h r l e .

E. D. Hughes, C. K. Ingold und C. S. Patel, Der Einflu/3 von Polan und polaren 
Bindungen auf den Ablauf von Eliminierungsrcaktionen. 16. Mitt. jllechanismus der 
thermischen Zersetzung von ąuaternaren Ammoniumverbindungen. (15. vgl. vorst. Ref.) 
Die in der 1. Mitt. (H a n h a r t  u . I n g o l d , C. 1927 . II. 681) behandeltc Theorie der 
beiden Hauptarten der Zers. von ąuaternaren Ammoniumverbb. wird erweitert. Die 
Rk. (A) wird jetzt wiedergegeben ais (A 2), eine Darst.-Weise, welche erstens die Pradis- 
position fur dio aus der beginnenden Ionisation des fl-H-Atoms, die durch dio Elek- 
tronenanziehung des Ammoniumpols induziert wird, hervorgehendc Rk. u. zweitens 
den Vorgang, durch den das ^-Proton durch das Anion herausgezogen wird, aufzeigt. 
In  bezug auf jedes der teilnehmenden Ionen ist (A) von 1. Ordnung u. daher 2. Ordnung 
in bezug auf die Ammoniumverb. Dio Rk. (A 2) gibt den Mechanismus der Zers. von 
/?-Pheny)athyltriniethylammoniuinhydroxyd (vorst. Ref.) wieder u. stellt den einen 

© © '
I R ^ C H - C R ^ - N R ^ R '" ! X  — y  R ‘R’C :C R 3R* +  NR'R"R'" +  HX (A)

{R-N R 'R "R "')X  — y  RX +  NR'R"R'" (B)
e

H .......................X
l("V r x ®

*C— CR3R4— NIr .r jC— CR3R4— NR'R"R"' — >- R 'R 2C : CR3R4 - f  NR'R"R"' - f  HX (A 2) 
H
i y r vj 0  0

— CR3R*----NR'R"R"' — y  R ‘R 3C:CR3R4 +  NR'R"R"' +  H
(Losungsm.) solvatisiert

0  0
X -(- H  ^  HX -f- L osungsm .

solvatisiert

(^X© ® I
R-----NR'R"R — y  R +  NR'R"R"' \

© e
R +  X — y  RX i

(A 1)

( B I )

©X ) X )9
| R 'R"R'"N------R i X  — y  R'R"R'"N +  RX (B 2)

Grenzfall dar, dem in Rk. (A 1) der andere Grenzfall gegeniibersteht. In  ( Al )  ist 
durch Zunahme der H-Polarisation im Kation u. Abnahme der Protonenaffinitat des 
Anions ein Zustand erreicht, bei dem das Anion nicht mehr bei der Extraktion des 
/)-Protons mitwirkt. In  bezug auf das Kation ist (A 1) von 1., in bezug auf das Anion 
von nullter u. daher in bezug auf die Ammoniumverb. von 1. Ordnung. Beispiele 
fur (A 1) sind dio Zerss. von jS-p-Nitrophenylathyltrimethylammoniumbromid u. -jodid 
(vorst. Ref.). — Wie bei Rk. (A) wird die ursprungliche Konzeption der Rk. (B) durch 
die Betrachtung einer Reihe von Mechanismen verallgemeinert, dereń Extremfalle 
(B 1) u. (B 2) sind. Bei (B 1) erleidet das Kation Spaltung ohne direkte Beteiligung 
des Anions, das sich erst darauffolgend mit dem ausgestoBenen Radikal Tereinigt. 
Die Rk. (B 1) ist von 1. Ordnung in bezug auf das Kation, von nullter Ordnung in 
bezug auf das Anion u. also aueh von 1. Ordnung in bezug auf die Ammoniumverb.; 
sie weist in der allgemeinen Anwendung einige Sehwierigkeiten auf (vgl. auch V. B ra u n , 
T e u f f e r t  u. W eiszbach , C. 1929 . II. 1646). Bei Abnahme der kation. Stabilitat 
der eliminierten Gruppo u. Zunahme der Basizitat des Anions wird ein Zustand erreicht, 
bei dem die Inanspruehnahme des Anions fur die Elimination der Gruppe notig u. 
wirksam ist, was durch das Schema (B 2) dargestellt wird. Hiernach ist (B 2) fur 
jedes łon von 1. Ordnung u. dementsprechend bimolekular fur die Ammoniumverb. — 
An einer Reihe von Beispielen werden die Umstande erórtert, die den Ersatz eines 
dieser Rk.-Mechanismen durch den anderen bestimmen. (J. chem. Soc. London 1933 . 
526—30. Mai. London, Uniy.-Coll.) B e h r l e .
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L. Hey und C. K. Ingold, Der Einflufi von Polen und polaren Bindungen au f 
den Ablauf von Eliminierungsreaktionen. 17. Mitt. Thermische Zersetzung von Phos- 
phoniumdłhylalen. (16. vgl. vorst. Ref.) Die Ergebnisse zeigen bemerkenswerte Ahn- 
liohkeit mit den bei der therm. Zera. von ąuaternaren Pbosphoniumhydroxyden erhal- 
tenen (vgl. F e n to n  u . In g o ld , C. 1930. I. 1772). — Durck Rk. von (C2H6)3P  mit 
CsH6-CH2-CH2Br bzw. (C6H6)2CH-CH2C1 in A. u. CH3N 0 2 wurde dargestellt CcH 6- 
CH2-CH2(C2H5)3PBr bzw. fi,p-DiphcnylathyUriathylphosphoniumchlorid, C20H28PC1, 
ICrystąlle aus CH3OH, die wie auch die ubrigen Phosphoniumhaloide m it NaOC2H5 in A. 
in die Athylate ubergefiihrt wurden. Die alkoh. Lsgg. dor Phosphoniumathylate wurden 
in N dest. In allen Fallen setzte die Zers. bei ca. 100—120° ein u. war bei ca.( 140° 
(Badtompp.) beendet. Tetramethylphosphoniumathylat zers. sich langsam zu Trimethyl- 
phosphinoxyd u. Propan, Tetradthylphosphoniumathylat zu Triathylphosphinoxyd u. 
n-Butan. p-Phenyldthyltriathylphosphoniumdthylat liefcrt ais Hauptprodd. n-Butyl- 
benzol u. (C2H6)3PO, in geringer Menge Styrol u. (C2II6)3P ; fl,f}-Diphenyldthyltridthyl- 
phosphoniumathylat ais Hauptprodd. asyrnm. Diphenylathylen u. (C2HS)3P, in geringer 
Menge a,<x-Diphenyl-n-butan, C16H 18, u. (C2H6)3PO. (J. chem. Soc. London 1933. 
531—33. Mai.) " B e h r le .

C. K. Ingold, J. A. Jessop, K. I. Kuriyan und A. M. M. Mandour, Der Ein- 
flup von Polen und polaren Bindungen auf den Ablauf von Eliminierungsreaktionen. 
18. Mitt. Thermische Zersetzung vcm Sulfoniumhydroxyden. (17. vgl. vorst. Ref.) Die 
Unters. der therm. Zers. von 5 Sulfoniumliydroxyden der Form {AlkS(CH3)2}'OH' 
zeigtc, daB die Rkk. im allgemeinen ebenso yerlaufen wie bei den Ammoniumhydr- 
oxyden u. daB die in der 16. Mitt. (vorvorst. Ref.) gegebene mechanist. Theorie ohne 
wesentłiche Anderung auch in der Sulfoniumreihe gilt. Bemerkenswert ist nur, daB 
die durch die Rk. (B) dargestellte Spaltung bei den Sulfoniumhydroxyden leichter 
vor sich geht ais bei den Ammoniumhydroxyden, was sich ergibt aus der viel geringeren 
Ausbeute an Olefinen bei ersteren u. dereń niedrigerer Zers.-Tcmp. Eine weitere Ana
logio mit der Ammoniumreihe ergab die Unters. Yon 3 Sulfoniumhydroxydon der 
Form {AlkS(CH3)(C2H5)}‘OH', dic die Eliminierung von 2 verschiedcnen Olefinen 
zulassen (Rkk. A' u. A"), wie auch von 2 Sulfoniumhydroxyden der Form {AlkS(CHa)- 
(i-C3H,)}'OH'. Die Salze vom Typus RS(CH3)2J  wurden stets iiber RSH u. RS-CH3

^ R C H : CHa +  (CHJjS +  H ,0  (A)
i RCHS • CH2 • S(CHa)a i • O H '< f

^ R C H ,  • CH, • S • CH8 +  CH30  H (B)
T RCH: CH, +  CII8.S .C sH6 +  11,0 (A0

jR • CH, • CH, • S(CH8)(C,H,i)}' OH/;̂ v R C H , • CH, • S • C,H6 +  CH3OH (B)
^ • R C H , • CH, • S • CHa +  C H ,: CH, +  H ,0  (A") 

durch Behandlung des letztercn m it CH3J  in Abwesenheit von Ldsungsmm. erhalten. 
Die Sulfoniumhydroxydlsgg. wurden fast immer aus den Jodiden mit Ag20  gewonnen u. 
bei einer Badtemp. von 120 bis 130° dest. — Dimelhylathylsulfoniumjodid, C4H UJS. 
F. ca. 110° (Zers.). Die therm. Zers. von Dimelhyldthylsulfoniumhydroxyd ergab 27 Mol.- 
Prozont Athylen sowie CH3OH, (CH3)2S u. CH3-S-C2H5. — n-Propylmercaptan, aus 
n-C3H7Br u. einer Lsg. von m it H2S gesatt. NaOC2H5 in A. Daraus n-C3H ,-S-CH3, 
Kp. 93—95°, u. weiterhin Dimethyl-n-propylsulfoniumjodid, C5H 13 JS, auBerst hygroskop. 
Zers. von Dunethyl-n-propylsulfoniumhydroxyd lieferte 7,7 Mol.-°/0 Propylen sowie 
CH3OH, (CH3)2S u . n-C3H7- S-CH3. — Dimelhyl-n-butylmlfoniumjodid, C6H i5SJ, F. 82° 
(Zers.). Bei der Zers. von Dimethyl-n-butylsulfoniumhydroxyd wurden erm ittelt 3,8°/o 
Butylen sowie (CH3)2S u. n-C4H9- S- CH3, Kp. 123—124°. — Dimethylisobutylsulfonium- 
jodid, C0H „S J, F. 88—90° (Zers.). Zers. Y on Dimethylisobutylsulfoniumhydroiyd 
ergab l,5°/o C4-01efin sowie (CH3)2S, i-C4H9-S-CH3, Kp. 110— 112°, u. CH3OH. — 
Dimethyliso-propylsulfoniumjodid, C5H13JS, sehr hygroskop. Bei der Zers. von Dimelhyl- 
isopropylsulfoniumhydroxyd wurden ermittelt 63°/p Propylen sowie (CH3)2S u. i-C3H-- 
S-CH3. — Melhylathyl-n-propyUulfoniumpikrat, C12HI70 ;N3S, F. 94—96°. Zers. von 
Methyldthyl-n-propylsulfoniumhydroxyd lieferte ein aus 20 Mol.-°/0 Propylen u. 80% 
Athylen bestehendes Olefingemisch sowie CH3OH, A. u. ein nicht getrenntes Gemisch 
von n-C3H7-S-CH3 u. n-C3H7-S-C2H5. — Methyldihylisobulylsulfoniumjodid, C,H17JS. 
Bei der Zers. von Methylathylisobulylsulfoniwnhydroxyd wurde ein Olefingemisch 
von 7% RC H : CH2 u. 93°/0 CH2: CH2 erhalten sowie ein nicht getrenntes Sulfidgemisch 
neben Alkoholen. — C2HS- S-CH2-CH2-C6H5, Kp.10 113—115°, aus C2H5SH ( +  Na in A.)
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t». C6H5- CHj- CH,C]. [fS-Phenyldłkyl\-meihyldlhylsulfoniurnjodid, CUHI;JS, F. 84—85°. 
Bei der Zers. von [fi-Phenyldthyl]-melhijIathylsulfcmiumhydroxyd wurde dio Endtemp. 
zum Ubertreiben von Styrol iiber 130° gesteigert, es wurdo dabei ein aus 97°/0 Styrol u. 
3%  C2H, bestchcndes Olefingemisch erhalten u. in den Sulfidfraktionen CH3-S-C2H5 
festgestellt. — Das aus C2H5-S-i-C3H7, Kp. 102—104°, m it CHSJ  in CH3N 0 2 orhaltene 
Sulfoniumjodid wurde ubergefiihrt in das Methylathylisopropylsulfoniumpikrat, 
C12H170 3N3S, Nadeln aus A., F . 173—175°. Die bei der Zers. von Methylathylisopropyl- 
sulfoniumhydrozyd erhaltenen Olefino waren eine Miseliung yon 25% CoH, u. 75°/0 
C3H6. —• Aus CH3-S-i-C3H 7 wurde mit i-C4H8J  in CH3N 0 2 u. uberschussigem Ag2SÓ4 
das Sulfoniumsulfat erhalten; Mcthylisopropylisobutylsulfoniumjńkrat, c „ h 210 :n 3s, 
Nadeln, F . 49—o0°. Das aus dem Sulfat mit Ba(OH)2 gewonnene Metliylisopropyl- 
isobutylsulfoniumhydroxyd lieferto bei der Zers. ein aus 6% C4H8 u. 94% C3H„ be- 
stehendes Olefingemisch. (J. chem. Soc. London 1933. 533—37. Mai. Leeds, Univ., 
London, Univ.-Coll.) '  B e h r l e .

W allace H. Carothers und Gerard J. Berchet, Acetylcnpolymere und ihre Deri- 
vałe. 15. Mitt. 4-Halogenbutadiene-l,2. Der Mechanismus der 1,4-Addition und der 
a.,y-Umlagerung. (14. vgl. C. 1933. II. 365.) C a ro th e r s ,  B e r c h e t t  u . C o llin s  
(C. 1933. I. 402) haben gezeigt, daB Vinylacetylen, CH=—C—CH=CH2 (I), durch 
Anlagerung von HC1 in 4-Chlorbutadien-l,2, CH2=C =C H -C H 2X (II) iibergeht, das 
man zu Chloropren, CH2=CX —CH =CH2 (III) umlagern kann. 4-Brombutadien 
(II, X =  Br) entstclit aus 1 mit fl. HBr bei tiefer Temp. oder aus II (X =  Cl) mit NaBr 
bei Zimmertemp. Dio 2. Methode kann auch zur Darst. des Jodides dienen. Aus dem 
Chlorid u. Bromid von II entstcht mit h. W. bei Ggw. von Na2C03 das Carbinol, das 
m it Phosphortrihaloid u. Pyridin in das Halogenderiv. zuriickvorwandelt werden kann. 
Auch durch 18%ig. kochendo HC1 wird Riickbldg. des Chlorids erreicht. Aus Chlorid u. 
Bromid entsteht m it Na-Acetat in sd. Eg. das Acetat. Allo diese Rkk. verlaufen ohne 
Isomerisierung zu III. Bei Einw. von G rig k a rd s  Reagens entstcht ein Gemisch von 
Isomeren von II u. III (vgl. nachst. Ref.). Chlorid u. Bromid von II lagern sich unter 
der Einw. von HC1 u. CuCl oder FeCl3 in die entsprechendon Doriw. von III urn. Beim 
Joddoriv. erfolgt die Umwandlung schon durch Erhitzen auf 130°, wobei unter Warme- 
entw. das niedrig sd. ITI rasch abdest. Auch bei Zimmertemp. verwandelt sich das 
Jodid II innerhalb 1—2 Tagen in eine kórnige, polymero M., die sicher D eriw . von III 
enthalt. Chloropren u. Bromopren isomorisieren sich 700—1000-mal schneller ais 
Isopren u. noch schneller Jodopren. Vff. kommen zu folgenden Ergebnissen: 1. Die 
Amiahme, daB alle scheinbaren 1,4-Additionen durch 1,2-Addition mit nachfolgender 
a,y-Umlagerung zustandekommon, ist falsch. Dio Umwandlung von II nach III ist 
irrovorsibel, daher muB das 1,4-Additionsprod. primar gebildet werden. 2. Addition an 
konjugierten Systomen yerliiuft nieht in 2 Stufen. 3. Bei der Anlagerung muB nicht 
das stabile Prod. ais Hauptprod. entstohen. Aus I entsteht das instabilo II wahr- 
scheinlich ais einziges primares Prod. 4. Nach I.n'GOLT> u . In g o ld  (C. 1932. I. 3406) 
yerlauft die Esterverseifung uber ein łon R+, das aus dem Molekuł RX entstcht. 
Nur das łon R+ kann roagieren. R+ miiBto sich also unmittelbar zu den Formen 
umlagern, die beim Endprod. im Gleichgewicht stchen. Dies steht im Gegensatz zu 
einer Reihe Substitutionsrkk. von II, bei denen in keinem Falle D eriw . Yon III ent- 
stehon. Andcrerseits lagert sich das Jodid II in III unter Bedingungen um, bei denen 
lonisation nicht eintritt. — Bei der Rk. von II mit Gr ig n a r d s  Reagens tr itt  irrever- 
siblo oc,y-Umlagerung auf, da III nicht m it RMgX reagiert. Der Mechanismus der 
Umlagerung beruht nach JOHNSON (C. 1933. II. 1513) auf Bldg. einer Komploxverb.

Im  System R-CH=CH -CH2-X befinden sich die freien Elektronen von X nahe dem 
y-C-Atom. Die dadurch hervorgerufene Polarisation zwischen fi u. y  ermoglicht ein 
noch naheres Heranriicken der Elektronen, wodurch schlieBlich X an das y-Atom 
wandem kann. Metallsalzo mit groBer koordinativer K raft crloichtcrn die Umlagerung. 
Die Leichtigkeit der Umwandlung nimmt in der Reiho J —Br—Cl—OAc ab. — Auf 
ahnliche Art kann auch die Rk. mit G r ig n a r d s  Reagens erk lirt werden.

r f i . a
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V o r s u c h e .  4-Brombutadien-l,2, C4H5Br (II). 1 Mol. Vinylacctylen in 3 Moll. fl. 
HBr bei ca. — 50° innerhalb 5—7 Stdn. eintropfen lassen, waschen u. dcst. Man 
erhalt 53,5°/0 4-Brombutadien u. 36% 2,4-Dibrombuten-2. II entstoht auch aus dem 
Chlorprod. durch Umsatz mit NaBr in W. +  Aceton oder aus dem Carbinol mit PBr3 -j- 
Pyridin. Zu Tranen reizendo PI., Kp.700 1 09— 111°, d20., =  1,4255, i i d 20 =  1,5248. — 
4-Jodbuladien-l,2, C.,H5J  (II). Aus dem Chlorderiy. m it N aJ in 80%ig. A. oder Aceton 
bei Zimmertemp. 3 Stdn. Schweres, gelbes 01. Ausbeutc 46%, K p.,co ca. 130°, d204 =  
1,7129, nu20 =  1,57 09. Reagiert augenblicklich mit AgN03. Aus der Fl. scheiden 
sich bei Zimmertemp. langsam feste Teile ab, u. nach 2 Tagcn ist alles zu einer kornigen 
polymeron M. erstarrt. — Jodopren, C4H5J  (III). Beim Erhitzen von II auf 130° noben 
viel Riickstand. Kp.70o U l—113°, nn20 =  1,561. Polymerisiert sich yollstandig innor- 
halb 2 Tagen. 4-Oxybutadien-l,2, C4H0O (II). Clilorbutadien mit molaren Mengen 
Na2C03 in W. bei 60—90° 15 Stdn. riihren, mit A. cxtrahieren. Ausbouto 50%- Mit 
W. u. den meisten organ. Fil. mischbare Fl. von scharfem, durchdringendem, ,triinen- 
erzeugendem Geruch u. groCer Viscositat. Kp.750 126—128°, d204 =  0,9 1 64, nu20 =  
1,4759. Hydrierung fiihrt zum n-Butylalkohol. 4-Acetoxybutadien-l,2, C0HsO2. Aus- 
beute 75%- Kp.780 140—140,5°, d204 =  0,9641, n D20 =  1,4504. Bei Hydrierung ent- 
steht reines B uty (acetal. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2807—13. Juli 1933. Wilmington,
E. I. D up o n t d e  N em ours.) K a l t s c h m it t .

Wallace H. Carothers und Gerard J. Berchet, Acetylenpolymere und ihre Deri- 
vate. 16. Mitt. Die Darslellung ton Orthoprenen durch Umsetzung ton 4-Chlorbuta<lien-l,2 
mit Grignards Reagens. (15. vgl. yorst. Ref.) Ais Ortlioprenc werden 1,3-Butadienc

bezeichnet, die in 2-Stellung sub- 
stituiert sind (III). Auf der Sucho 
nach Verbb. dieser Art habcn Vff. 
4-Chlorbutadicn-l,2 (I) nach G ri- 
GNARD umgesetzt. Dabei entstehen 
Gemische von n  (CH2= C = C H — 
Cir,R) u. III (CH2=C R —CH=CH2). 

Dargestellt wurden u. a. Heptoprcn u. Phenopren. Alle diese Prodd. sind in Hinsieht 
auf ihre Venvendbarkeit zur Synthese kiinstlichen Kautschuks dem Isopren unterlegen. 
Ein Beweis fiir dio Konst. der Orthoprene wurde durch Kondensation mit Naphtho- 
chinon erbracht, wobei IY entstoht, das durch Oxydation in das Anthracliinonderiy. V 
iibergeht.

V e r s u c h e .  Isopren C5H8-2,2 Mol. Methyl-MgJ in n-Butylather langsam 
mit 2 Mol. I yersetzen, %  Stde. zum Sieden erhitzen. Kp. 34,5—35°. In alkoh. Lsg. 
bildet sich m it Naphthoehinon 2-Melhyl-l,4,4a,9a-tetrahydroanthi-achinon-9,10 (IV, 
R =  CH3). Nadeln aus A. F. 86°. In  aikoh. Kalilauge findet durch Luft-Ó rasche 
Oxydation zu 2-Methylanthrachinon vom F. 177° statt. — n-Bulyl-2-butadien-l,3 
(III, R =  C.|H9). Dio Umsetzung yon 6 Moll. C4H9MgBr m it 5 Moll. I in A. gibt ein 
Gemiseh von n-Octan u. 2-Butylbutadien. Kp.29 44—45°. Durch Bromtitration 
wurden 57% des letzteren bestimmt. Beim Erhitzen mit Naphthoehinon 2-Butyl-l,4, 
4a,9a-teirahydroanthrachinon-9,10 (IV, R =  n-C4H9). Weifie, mkr. Krystalle aus 80%ig-
A., F. 63—64°. Durch Oxydation 2-n-Butylanthrachinon ClsH 110 2. Gelbe ICrystalle 
aus A., F. 89°. — n-Heptyl-2-buladicn-l,2 (Heptoprm) (III, R =  C7H15), Cn H20. Bei 
der Umsetzung von I mit n-Heptyl-MgBr u. Fraktionierung der Rk.-Prodd. wurden
3 Fraktionen erhalten. a) Kp.5 47—48,5°, b) Kp.5 52—54°, c) Kp.3 99—101°. c ist 
Tetradecan, b ist n-Heptylbutadien. n j 2" =  1,4511, d204 =  0,7796, Mr  =  52,52. Mit 
Naphthoehinon boi 90—100° 2-n-Heptyl-l,4,4a,9a-tetrahydroanthachinon-9,10. WeiBe 
Nadeln aus Aceton; F. 81°. Oxydation fiihrt zum 2-n-Heplylanthrachinon C21H220 2. 
Schwach gelbe Krystalle aus A. F. 87°. — 2-Phmylbutadien-l,3 (Phenopren) (III, 
R =  C0H5) • C10H10. Bei Einw. yon C0H5MgBr auf 4-Chlorbutadien entstehen u. a. 
Phenol, 4-Phenylbuladien-l,2, 2-Phenylbutadien-l,3 u. dessen Dimeres, dio durch frak- 
tionierte Dest. getrennt werden konnen. Rk.-Gemiseh von 7 Moll. C0H5MgBr u. 6 Moll. I 
sehr rasch mit Eis u. yerd. Siiure zers., dio A.-Lsg. boi niedriger Temp. im Vakuum 
bei 2,5 mm dest. Ausbeute an HI 24%. Kp.17 60—61°, no20 =  1,5 4 89, d2°, =  0,9226, 
Mr ; -  44,93. Mit Naphthoehinon 2-Phenyl-l,4,4a,9a-tctrahydroanlhrachinon-9J0, C20- 
Hi60 2 (IV, R  =  C6H5). Krystalle aus Aceton; F. 146—147°. Oxydation gibt 2-Phenyl- 
anthrachincm C20HI2O2; F. 163— 164°. 4-Phcnylbutadicn-l,2, Ć10H10, Kp.17 72—73°, 
iid2° =  1,5460, d2°, =  0,9220, Mr  =  44,64. Reagiert nicht mit Naphthoehinon. 
4-Benzylbutadien-l,2, CUH12. Aus 1,5 Mol. Benzyl-MgBr u. 1,13 Mol. I neben Dibenzyl.
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1664 D. Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1933. II.

K p ., 76—77°, nn20 =  1,5400, d204 =  0,91 69, M r, =  49,28. Bei Ozonisation in Chlf. 
Phenylpropioiuddehyd (Oxim, F. 95—97°). (J. Amer. chem. Soc. 55. 2813—17. Juli 
1933. Wilinington, E . I .  DUPONT DE N e m o u r s .)  KALTSCHMITT.

Hans Kleinfeller und Hans Stahmer, Abspallung der Nitrogruppe aus tertidren 
Nitroverbindungen. III. Mitt. (II. vgl. C. 1929. II. 411.) Trichlornitroisobutan (I) 
liefert im Gegensatz zu friiheren Mitteilungen (1. c.) bei der Behandlung mit Alkali- 
hydroxyd in alkoh. Lsg. nieht das Prod. C8H130 3C1, sondern den Diathylather eines 
ungesatt. cliloriertcn Diols, C8H150 2C1 (II), der auch aus I  u. Na-Athylat erhalten -wurde. 
Tribromnitroisóbutan reagiert analog I  u. bildet das entsprechende Bromid C8H150 2Br; 
liierin u. in I I  konnte die Athoxylgruppe sicher nachgewieson werden. Das Halogen ist 
in beiden Verbb. selir fest gebunden. Die Hydrierung beider Verbb. fiihrt unter De- 
halogenierung, Red. der Doppelbindung u. Offnung der Athergruppo zum Athan u. 
Isóbutan, die katalyt. Dehalogenierung liefert 2-Athoxymethyl-3-dthoxypropen-l (III), 
das auch aus cc,a'-Diathozyaceton iiber das daraus mittels Methylmagnesiumjodid dar- 
gestellte Carbinol (IV) erhalten wurde, u. das sich ebenso wie das Bromid C8H]60 2Br 
mittels Br unter Umatherung in das Prod. Y uberfiihren laCt. Werden I  oder das ent
sprechende Bromid mit trockenem Alkali umgesetzt, so werden die den Athem  (II) 
zugrundeliegenden Diole (VI) erhalten, daneben ein Anhydrid (VII), dessen Struktur 
die analog wie bei I I  durchgefuhrte Hydrierung sicherstellt. Durch W.-Entziehung aus 
VI entsteht nieht das Anhydrid VII, sondern eine trimere Ferb. (VIII oder IX), u. daneben 
bei Anwendung von H2S04 unter Oxydation ein Polymerisationsprod. (C3H40 2)x, das 
vielleicht mit dem von P i l o t y  u . Mitarbeitern (Ber. dtsch. chem. Ges. 30 [1898]- 3166) 
beschriebenen polymeren x,a'-Diozyacetonanhydrid ident. ist. Die Halogenierungen des 
Athers I I  u. der entsprechenden Br-Verb. nehmen keinen einfachen Verlauf. I I  liefert 
m it Cl iiber versehiedene Zwischenstufen Verb. X ( ?) oder X I (?), mit Br analog unter 
Molekiilspaltung ein fl. Prod. C4H60 2ClBr3 X II (?) oderXIII (?), sowie ein aus der C4-Verb. 
entstehendes „umgeathertes“ Prod. (XIV).

I  NO,*C-(CHs-Cl)„ I I  Cl • CH=C(CH, • O • CjH^j
I I I  CH,=C(CH, • U • CjH5)j IV  CH3-C(OH)(CHs.O-C2H5)2

v  (H O )B r-C H ^p^O ---------C H ^ ^ C E B ^ O H )
'  BrjC-^ ^ C H j---------0 > ° ^ C B r 3

VI Cl.C H =C(CH sOH)2 V II C l - C H = C < ^ ł ; g ; ^ s> C = C H -C l

HO • CH, • C • CHa • O • CH, • C • CH,- O • CHS • C • CHa • OH
Y I L l  u _  li u

CH-Cl CH-Cl CH-Cl

IX  CHs.C-CHs.O-CH2.C-CHs-C.CH1’̂ C H ,  
d)H.Cl CH-Cl (JH-Ol

X C1SCH.C-C1(CHC1-0.CJH6)(CHJ.0 -C 3H8) X I C13C• CCl(CHa■ O• CaHs),
X II  Cl • BrCH • CBr(CHBr ■ OH)(CHjOH) X II I  ClBrjC-CBrfCHjOH),

^ ^ ^ C H B r^ ^ ^ C H ,---------- 0 > b < -CHBr->U
V o r s u c h e .  l-Gfdor-2-dthoxyniełhyl-3-dthoxypropen-l, C8H150 2C1 (II), entweder 

nach 1. c., oder aus I  u. Na-Athylat, fein gepulyert u. gemischt, mehrere Stdn. bei 160°. 
Kp.n  81°; unbestandig; Oxydation mit KMn04 liefert Cl u, Essigsaure, mit Perhydrol 
oder H N 03 Oxalsiiure. — 3,5-Dinilrobenzoesdureathylester, C9H 80„N2, aus vorst. Verb.
(II) u. 3,5-Dinitrobenzoylchlorid in Ggw. von ZnCl2 bei 120°, Behandeln m it Sodalsg., 
Extrahieren mit CC14 u. Umkrystallisieren aus A., F. 89°. — Katalyt. Hydrierung des 
Athers II  erfolgt m it PtO ais Katalysator; uberschussiger H wurde nach H e in  u. D a n ie l  
(C. 1931. II. 2761) absorbiert. — l-Brom-2-athoxymethyl-3-athoxypropen-l, CgHiSOjBr, 
aus Tribromnitroisobutan in A. u. verd. alkoh. KOH-Lsg., 4 Stdn. am RuckfluC; 
Reinigung durch Vakuumdest., K p.u  90—91°; unbestandig. — 2-Athoxyviethyl-
3-dthoxypropen-l, C8H160 2 (III), aus vorst. Verb. I I  in verd. alkoh. KOH durch Red. 
mit H  u. palladiniertem CaC03 (vgl. B u s c h  u . S t o v e , C. 1916. II. 199) unter Druck 
(4 a t) ; Fl., Kp. 160°, leicht mit A.-Dampfen fluehtig. — 2-Oxy-2-methylpropandiol- 
1,3-diathylather, C8H180 3 (IV), aus oc,oc'-Diathoxyaceton (nach G i n t l , Mb. Chem. 15 
[1894]. 804) in A. u. Methylmagnesiumjodid unter guter Kiihlung, Erhitzen des Rk.- 
Gemisehes, Eintragen in Salmiaklsg. u. Ausathern, Kp.!4 71—74°; Erwarmen auf 120
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big 130° mit K H S04 liefert die vorst. bcschriebeno Verb. III. — Vcrb. V, C8H 80 4Br8, 
aus yorst. Verb. III  oder dem Ather IV in Chlf. durch Erhitzen mit Br, Eindunsten im 
Exsiccator, Entfernen des Ols mit yiel PAe. u. Umkrystallisieren des Ruckstandes mit 
Bzl.-PAe., Krystalle, F. 101° bzw. 103°. — l-Chlor-2-oxymethyl-3-oxypropen-l, 
C4H ,02C1 (VI), aus I  u. ll°/oig. KOH durch Erhitzen zum Sieden, Ansauern mit HC1 u. 
Ausziehen mit A. Nach Hochvakuumdest. bis 150° wird das Destillat von dem darin 
Erstarrten abgetrennt, mittels PAe. gereinigt u. im Hochvakuum dest.; Kp.0j2 102 
bis 105°; Bis-3,5-dinilrobenzoat, C18HU0 12N4C1, aus dem Diol VI in Pyridin u. 3,5-Di- 
nitrobenzoylcldorid in Chlf.; gelbe Blattchen aus wenig Bzl., F. 73—76°. — Dimeres 
Anhydrid des l-Chlor-2-oxymethyl-3-oxypropens-l, CsH10O2C12 (VII); die festen Anteile 
der ersten Vakuumdest. bei der Darst. vorst. Verb., Krystalle aus wenig PAe. oder 
Methanol (70°/0ig); wird durch ein Gemisch von gleichcn Teilen verd. u. konz. H N 03 
zu Mesoxalsiiure oxydiert. — Trimercs Anhydrid VIII, C12H170 4C13, aus vorst. Diol VI 
u. H2S04 durch Erwarmen auf dem W.-Bad, EingieCen in viel W., Trockncn des Nd., 
Ausziehen mit Bzl. u. Fallen m it PAe.; aus der Bzl.-Lsg. scheidet sich ein bei 70—80° 
zers. Pulyer ab. — Trimeres Anhydrid IX, C12H150 3C13, aus dem bei Darst. der vorst. 
Verb. VIII mittels PAe. gefallten Prod. durch Extrahieren mit Methanol; gelb, F. 125 
bis 130° (Zers.). — Verb. (C3H40 2)x; das bei der PAe.-Extraktion zur Gewinnung yorst. 
Verb. IX zuriickbleibende Prod., braungelb, F. 160—1C5° (Zers.). — Tetrachlorisobulan- 
dioUithyldlher, C8H140 2C14 (X oder XI), aus Diol II  u. PC15 am RuckfluO auf dem W.-Bad, 
EingieCen in W. u. Extrahieren mit A., FI., Kp.u  84—87°. — Monochlorlribromisobutan- 
diol, C4H60 2ClBr3 (XII oder XIII), aus Diol II  u. Br in Chlf. am RiickfluB auf dem 
W.-Bad, dann Dest. im Hochvakuum (Kp.0>2 80—100°); der ólige Antcil des Destillats 
wird erneut dest.; schwach gelbes Ol, Kp.0j2 90° — Verb. XIV, C„Hs0 4Br4, der festo 
Anteil der ersten Vakuumdest. bei der Darst. vorst. Verb. (XII oder X III); Umlosen aus 
viel PAe., F. 97°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1127—37. 2/8. 1933. Kiel, Univ.) A. H o f f .

C. F. Koelsch und David Tenenbaum, Eine Methode zur Identifizierung von 
Acylgruppen in gewissen Estern. In Anlehnung an eine von BODROUX (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 1 3 8  [1904]. 1427) beschriebene Rk. weisen Vff. die Acylgruppen 
von Estern dureh Umsetzung mittels p-Toluidin u. C2H5MgBr ais *Toluidide nach. 
Nach :

2 C,H,-NH-MgBr -f  R-COOR' — >- RC(NH-C,H7)2OMgBr +  R'OMgBr,
R-C(NHC7H7)2OMgBr +  HC1 — y  MgBrCl +  C7H;NH2-HC1 +  R-CO-NH-C7H, 

konnten dieserart dio Saurerestc folgenaer Ester bestimmt werden: Ameisaisaure- 
benzylester, Essigsaurealhylester, Essigsdurecydohexylesler, Propicmsaure/ithylencster, 
Bultersaureisobutylester, Isovaleriansauraithylester, Capronsaureathylester, Btnzocsaure- 
phenylesler, Salicylsauredthylcster u. fi-Chlormilchsaurcathylester. Neben dem im letzteren 
Falle isolierten Toluidid, C10H ,2O2NCl, F. 164—165°, hatte sich auch das p-Toluidid 
des N-p-tolylisoserins, C,-H20O2N2, F. 168—169°, gebildet. — Die Methode versagte 
bei folgenden zweibas. Estern: Bemsteinsaurebenzylester, Malomsauredthylester, Ornl- 
sauremethylester u. Phthalsauremethylester. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3049—50. Juli 
1933. Uniy. of Minnesota.) B e r s i n .

C. K. Ingold und L. D. Shah, Die Arten der Addition an konjugierłe ungesiittigte 
Sysłeme. V. Die Hydrierung von Athylmuconat und Sorbinsdure und fi-Vinylacrylsdure 
in Oegenwart von Plalin. (IV. vgl. C. 1932. I. 373.) Im Gegensatz zu den Ergebnissen 
yon L e b e d e v  u. YAKUBSCHIK (C. 1929 . II. 876), die bei der Hydrierung ungesatt. 
konjugierter Verbb. Dihydroderiw. erhalten zu haben glaubten, finden Vff. bei der 
Hydrierung von Athylmuconat in Ggw. von P t nach Aufnahme von 1 Mol. H2 nur 
Adipinsaure- u. Muconsaureathylester, aber keine Dihydroverb. Bei der Wiederholung 
der Verss. von F a r m e r  u . G a l l e y  (C. 1932. I. 2308) m it Sorbinsdure finden Vff. 
keine Dihydroprodd., sondom sie erhalten ein aąuimolekulares Gemisch von Sorbin
sdure u. dem Tetrahydroderiv., wenn ein Aquivalent H2 absorbiert wurde. Im Gegensatz 
zu M u s k a t  u. K n a p p  (C. 1931. I. 2996) u. F a r m e r  u . G a l l e y  (1. c.) finden Vff. 
boi Einw. von 1 Mol. H2 auf fi-Vinylacrylsaure kein Anzeiehen fiir dio Bldg. einer Di- 
hydroyerb. Desgleichen fuhrte Red. von Sorbinsaure mit frisehcm u. gealtertem Kata- 
lysator entgegen den Angaben von F a r m e r  u. G a l l e y  z u  den gleichen Resultaten. 
Zur Erklarung des Mechanismus stehen 2 Moglichkeiten zur Verfugung, entweder 
eine einzige Rk. fiihrt direkt zur Tetrahydroverb., oder die Dihydroverb. bildet sich 
intermediar u. wird dann in darauffolgender Rk., die schneller ais die erste verlauft, 
in die Tetrahydroverb. ubergefiihrt. Aus Messungen der Red.-Geschwindigkeiten von 
Athylmuconat u. seiner zl«- u. zl^-Dihydroyerbb. folgt, daB letztere etwas langsamer 
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hydriort werden ais Athylmuconat sclbst. Almliches gilt fiir die Sorbinsaure u. das 
Gemisch ihror Dihydroverbb. (aus Sorbinsaure u. Na-Amalgam). Auch hier ist die 
Hydrierungsgeschwindigkeit der Dihydroyerbb. kleiner ais dio der konjugierten Siiuro. 
Diese Resultate fiihrten zu der Folgerung, daB yollstandige Hydrierung in oiner einzigen 
Rk. ohne intermediare Bldg. freier Dihydroprodd. stattfindet. Aus den Hydrierungs- 
diagrammen (vgl. Original) gehfc hervor, daB fiir den Fali einer Hydrierung in 2 Stufen 
nach Aufnahme yon 1 Mol. H2 ca. 50% Dihydroyerbb. yorhanden sein miiBten, unter 
der Annahme, daB die intermedia* gebildeten Dihydroyerbb. m it den fiir sie beob- 
achtetcn Geschwindigkeiten weiter hydriert werden. — Die Elektrodeneigg. des Pt 
(niedrige H2-t)berspannung) stehcn im engsten Zusammenhang mit seiner Fahigkeit, 
Elektronen von molekularem H2 solange zu absorbieren, bis, in Abwesenheit einer 
reduzierbaren Substanz, sieh auf dem Metali geniigend negatiye Ladung angesammelt 
hat. Bei der Red. wirkt jedes Pt-Teilchen wie eine kleine H-Elektrode. Die ungesatt. 
Yerb. hat die Funktion eines elektr. Leitcrs, dio dadurch, daB sie die Ableitung der 
Elektronen vom Metali gestattet, die weitere Zerlegung des H2 ermoglicht. Diese 
Elektronenleitung fiihrt zur Bindung der Protonen durch die zu reduzierende Verb., 
u. die Kette verliert Atom fiir Atom ihr Leitvermógen, angefangen bei dem Atom, 
das von der Haftstelle des Metalls am woitesten entfernt ist. Wahrend des Leitungs- 
prozesses kann man sich dio ungesatt. Verb. ais an das Metali gebunden Yorstellen, 
ii. zwar mit Kraften, die denen der Koyalenz ahnlich sind. Das Molekuł kommt erst 
dann wieder frei, wenn diese Krafte nicht mehr wirken, also auch das Leitvermógen 
des Systems aufgehórt hat. Hieraus folgt, daB die Bldg. eines pinakolartigen, bimoleku- 
laren Red.-Prod. u. von Dihydroverbb. der Butadiene beide die LoslOsung des ungesatt. 
Systems erfordern wurden, bevor das Leitvermogen ersehópft ist. Daher sind der- 
artige Ergebnisse nicht zu erwarten. Experimentelle Einzelheiten iiber die Hydrierungen 
u. dio Aufarbeitung der dabei entstehenden Prodd. vgl. Original. Athyl-Aa-dihydro- 
muconat, C]0H ,aO4, aus der Saure iiber das Chlorid, Kp.14 125—126°. (J. chem. Soc. 
London 1933 . 885—90. Juli 1933. London, Univ. College.) C o r t e .

M. J. Kraft und B. A. Alexejew, Veres(erung mit Chlorkohlensaureestern. (Vgl.
C. 1931 . I I .  3197.) Die sehr leicht verlaufende Rk.:

CH30 S 0 20H  +  C1C02CH3 =  (CH3)2S 04 +  HC1 +  C02 
TcranlaBte die Priifung der Mogliclikeit der Veresterung yon Methylschwefelsaure, 
C1S03H u. Benzoesaure mit Chlorkohlensauremethyl-, -chlormethyl- u. -trichlormethyl- 
ester. C1S03H  liefert mit ClCOOCH3 Chlorsulfonsauremethylester mit guter Ausbeute. 
Die Herst. von Chlorsulfonsaureehlormethylester bot dagegen Schwierigkeiten. In 
allen iibrigen Fallen (ausgenommen der Rk. mit Benzoesaure) bilden sich bei Anwen- 
dung von ClCOOCH2Cl hauptsachlich die entsprechenden Saurechloride. So reagiert 
Methylschwefelsaure nach der Rk.:

CH30 S 0 20H  +  C1C02CH2C1 =  CH30 S 0 2C1 +  HC1 +  C02 +  H20 .
Mit Benzoesaure lieferte C1C02CH2C1 neben C8H5C0C1 Methylendibenzoat. Bei 

Einw. von C1C02CC13 auf Carbonsauren u. Alkylschwefelsiiuren erhalt man die ent- 
sprechenden Saurechloride. — CIS020CII2CI, lCp.9 41,5°. — Chlorsulfonsauremethyl
ester aus CH3S03H u. C1C02CH2C1, K p.u 31—32°. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtsehei Chimii] 2 (64). 726 
bis 729. 1932.) SCHÓNFELD.

J. P. Wibaut, L. M. F. van de Lande und G. Wallach, Ober die Bromierung 
von Brombenzol in der Oasphase bei hohen Temperaturen. Der metadirigierende Einfluji 
des Bromatoms oberhalb 450°. S c h e f f e r  (C. 1926 . II. 1817) hat gezeigt, dafl die Er
gebnisse yieler Nitrierungsrkk. von Benzolderiw. die Annahme stiitzen, daB die Unter- 
schiede der Aktivierungsenergien fiir die o-, p- u. m-Stellung iiber die relativen Mengen 
der entstehenden Isomeren entscheiden, wahrend die Unterschiede der entsprechenden 
Entropiewerte gering sind u. vemachlassigt werden konnen. Dies gilt fiir Kern- 
substitutionen, wahrend fiir Substitutionen in der Seitenkette die Entropiewerte be- 
riicksichtigt werden miissen. Aus der Theorie folgt, daB die Isomeren, die bei Kern- 
substitutionen in der Minderheit entstehen, m it steigender Temp. an Menge zunehmen 
miissen. Vorliiufige Verss. mit W. Hertog iiber die Bromierung von Nitrobzl. in der 
Gasphase bei 420° haben ergeben, daB die N 02-Gruppe durch Br substituiert wurdc. 
Verss. iiber die Bromierung von Brombzl. bei ca. 500° zeigten, daB bei diesen Tempp. 
dieRk. ohne Verkohlung u. Harzbldg. yerlauft u. daO Dibrombenzole neben hoher bro- 
mierten Benzolen, wie 1,3,5-Tribrombd. entstehen. Die Chlorierung u. Bromierung yon 
Chlor- u. Brombzl. ist quantitativ yon VAN DER L in d e n  (Recueil Tray. chim. Pays-Bas
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30 [1911]. 305) in Ggw. von Al- u. Fe-(3)-Halogeniden untersucht worden, bei Tempp. 
zwischen 55 u. 75°. Bei 55° wurden mit FeBr3 84,6% P-, 13,4% o- u. 1,9% m-Verb. 
erhalten. Vff. fanden, daB bei 450—630° 55—60% m-Verb. entstehcn, dagegen bei 
400° 57% p-Yerb. neben 20% o- u. 23% m-Verb. M a so n , S m a l ę , T h o m p s o n  u. 
Wh e e l e r  (C. 1932 . I .  2022) haben die Chlorierung von Toluol u. Bzl. in der Dampf- 
phase boi 400° u. hóher untersucht, ohne jedoch die Mengen o-, p-, m-Dichlorbzl. zu 
bestimmen.

V e r s u c h e .  Die relatiyen Mengen der o-, m-, p-Derivv. wurden durch therm. 
Analyse bestimmt. Es wurden dio Schmelzdiagramme der p-m-Dibrombenzole u. o-m- 
Dibrombenzole aufgenommcn (vgl. Original). Eiir die p-o-Dibrombonzolo ist es von 
van d e r  L in d e n  (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 30  [1911]. 366) aufgenommen worden. 
Das Diagramm fiir m-o- zeigt die Bldg. einer Additionsterb. ton 2 Moll. m- mit 1 Mol. 
o-Dibrombzl. an, F. —15,9°. Die flachę Form der Kurvo in der Gegend des F.-Maximums 
zeigt, daB diese Additionsverb. bei ihrem F. betrachtlich dissoziiert ist. Einzelheiten 
uber die Bromierung u. dio Ermittlung der Zus. der entstehcndon Prodd. ygl. im 
Original. o-Dibrombenzol, Kp.7C0 223—224°, E. +6,4°, nn65 =  1,5948, nu17 =  1,6125. — 
m-Dibroiribenzol, Kp. 218—218,6°, E. —6,7, nn65 =  1,5914, no17 =  1,6077. — p-Dibrom- 
benzol, F. 87,0°. •— Bromierung von Brombzl.: bei 400° entstanden 20% o-, 23% m*> 
57% p-Deriy., bei 450° 20,5% o-, 54,5% m-, 25% p-Deriv.; bei 500° 20,9% 55,7%
m-, 23,4% p-Deriv.; bei 585° 19,6°/o 58,8% m-, 21,6% p-Deriv.; bei 630° 18,9% o-,
59,9% m-, 21,2% p-Deriv. (alle Zahlcn sind Mittelwerte von mehroron Verss.). Nach 
der Definition von H o l l e m a n n  (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 42 [1923]. 368) gehórt 
also die Bromierung von Brombzl. in der Gasphase bei 400° zum o-p-Typ, bei 450—630° 
zum m-Typ. Die Ergebnisse werden mit bezug auf dio SCHEFFERsche Theorie disku- 
tiert. Umwandlung von p-Dibrombzl. in m-Dibrombzl. gelang unter den Bedingungen 
der Bromierungsycrss. nicht, aueh ontstand aus p-Dibrombzl. mit Br nur 1,2,4-Tribrom- 
bzl., so daB das entstandene m-Dibrombzl. nicht durch oine Sekundarrk., sondern durch 
direkte Substitution entstanden sein muB. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 
794—807. 15/7. 1933. Amsterdam, Univ.) CORTE.

Tse-Tsing Chu und C. S. Marvel, Ein Beweis fiir die unsymmetrische Struktur der 
Azozygruppe. Zur Entscheidung der Frage, ob dio Azoxygruppe dio von A n g e l i  
(Gazz. chim. ital. 46  [1916]. II. 67) vorgeschlagene asymm. Struktur —N = N — besitzt

b
oder symm. —N = = N — gebaut ist, haben Vff. a-p-Nitrophenylbultersdure (1) durch

Red. in das Azoxyderiv. iibergefiihrt. Die Azoverb. (V) muB in einer rac. u. einer 
Mesoform existieren. Die aus der Mesoform yon Y entstandene Azoxyverb. VI muB 
bei asymm. Struktur einer Racemverb., bei symm. eine Mesoverb. sein. Aus I ent* 
steht durch Red. das Hydroxylaminderiv. II u. das Amin  III. Dieses gibt bei Kon- 
densation mit der Nitrosoterb. IV ein Gemisch von meso- u. rac. V. Reine Mesoform 
erhalt man durch Kondensation von d-IY m it l-III. Aus meso-Y entsteht rac. VI, 
das in die opt. akt. Komponenten zerlegt werden kann. Damit ist fur diesen Fali dio 
asymm. Struktur der Azoxygruppe bewiesen.

H ___ ___ H H __  H
H O O C -Ó / \ N : N /  \Ć -C O O H  IIO O C -Ć / )>-C-COOH

HSÓ, V CsH6 H6Ó, O V I ÓH3
V e r s u c h e .  a-p-Nitrophenylbuttersaure, C10Hn O,,N (I). Durch Nitrierung von 

a-Phenylbuttersaure in konz. H2S04 bei 10° mit Gemisch von 60 ccm H N 03 (d =  1,6) 
u. 70 ccm H2S04. Aus Essigsaure F. 118—120°. Ausbeute 50—52“/0. Bei Oxydation 
mit Chromsaure Bldg. yon p-Nitrobenzoesaure. — <x-p-Azophenylbuttersaure, C20H22O4N2 
(V). Aus I in 95%ig. A. +  KOH in W. mit Zn-Staub unter starkem Rilhren auf 55°. 
Noch 4 Stdn. kochen durch Lsg. 10 Stdn. Luft leiten, wobei dieFarbe blutrot wird. Orange- 
rote Krystalle, aus 50°/oig. A. F. 204—207° (Zers.). Ausbeute 64%. Zerlegung in die 
rac. u. meso-Form gelingt durch Krystallisation aus yerd. A. Die Mesoform vom F. 211 
bis 212° (Zers.) ist sl., die Racemform vom F. 197—199° 11. Trmnung der Racemform 
in d- u. l-Form durch Darst. des Strychninsalzes u. Krystallisieren aus absol. Methanol u. 
Essigester. d-Sdure V, F. 195—196° (Zers.), [<x]d26 =  +52,6°. l-Sdure F. 194—196° 
(Zers.), [a]D2B=  —42,2°. — Meso-oL-p-azophenylbuttersaure, (V). Aus d-a-p-Nitrosobutter- 
saure (IV) u. 1-a-p-Aminophenylbuttersiiure (III). F. 211—212° (Zers.), ident. mit der aus

111 *
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Gemisch durch Krystallisation gewonnenen. Strychninsalz F. 148—150°, [a] o25 =  83,5°. 
Spalłung von a.-p-Nilrophenylbutłersaure gelingfc uber das Chininsalz u. fraktionicrtc 
Krystallisation aus absol. Methanol. d-Sdure F. 120—122°, [<x]d25 =  +17,7° in Essig- 
cster. 1-Saure F. 120—122°, [<x]d25 =  —17,8° in Essigester. In  h. 50%ig. Essigsiiurc 
oder kochendem W. tr itt raschc Racemisierung der opt. akt. Siiuron ein. — a-p-Amino- 
phenijlbuttersdure, Cl0H13O2N (III). Aus I durch katalyt. Hydrierung in Methanol. 
Aus Bzl. F. 142—143°. l-Sdure aus 1-Nitrosaure [a]n25 =  —12,4°. d-Saurc aus d-Nitro- 
saure [oc]d26 =  +12,2°. — a-p-Hydrozylaminophenylbuttersdure, C10H 13O3N (II). Nach 
B a m b e rg e r u .  Pym an (Ber. dtsch. chem. Ges. 4 2  [1909]. 2306) I mit Ba(OH)2 heftig 
riihren, bis Lsg. gegen Phenolphthalein alkal. NH,C1 u. bei starkem Riihrcn Zn-Staub 
zugeben. Nach Umkrystallisieren aus 1 Teil A. +  3 Teilen Chlf. F. 112—113° unter 
Gasentw., dio wiedererstarrte orangerote Sehmelze hat den F. 166— 168°. Im Licht u. 
an der Luft rascho Zcrs. d-Hydroxylaminde.riv. aus der d-Form I [oc]d25 =  +38°. — 
a.-p-Nitrosophenylbultersdure, CI0HUÓ3N (IV). Darst. nach B a m b e rg e r u .  Pym an (1. c.). 
Aus III durch Oxydation in alkoh. Lsg. mit FeCl3 bei 0°. Farblose Krystalle, die sich 
rasch zersetzen u. nicht umkrystallisiert werden konnen. F. 182—186° (Zers.). d-Form 
[a]o25 = + 4 2 ,1 ° . — d,l-a.-p-Azoxyphenylbutlersaure, C20H22O5N, (VI). Aus der rac. 
Saure V m it H20 2 (30°/„) in Eg. F. 178—180°. Schwach gelbo Krystalle aus 30°/0ig. 
Methanol. Aus meso-Saure V entsteht eine Saure VI vom F. 199—201°. Zerlegung 
von AT in die opt. akt. Komponenten iiber das Salz mit d-Phenylathylamin in Essigester. 
Aus der Form vom F. 199—201° entstehen 2 Phenylathylaminsalze a) F. 207—210°, 
weich 205°, wl. Essigester u. Chlf. [a]u25 =  +8,3°, b) F. 192—196°, [oc]d25 =  +9,7°. 
Aus der Saure VI vom F. 178—180° entstehen analog e) F. 204—206° [<x]d25 =  -j-7,S°, 
wl. d) F. 201—203°, [cx]d25 =  5,5°. Aus a) l-Sdure VI mit konz. HC1 in Methanol 
bei 0°. F. 206—208°, [oc]D25 =  —13,3°. Aus b) d-Sdure F. 206—208° [cc]D26 =  +14,7°. 
Aus c) l-Sdure F. 182—183° [a]D25 =  —3,8°. Aus d) d-Saure F. 182—184° [a]D26 =  
+  3,7°. (J . Amer. chem. Soc. 55. 2841—50. Juli 1933. Illinois, Univ.) K a l t s c h .

Hugo Bauer und Karl Burschkies, Zur Kenntnis der Schwefel-Blei-Bindung. 
Vff. haben beobachtet, daB Cyslein mit Pb-Acctat zunachst ein wl. Pb-Salz bildet, 
welches durch h. Soda in PbC03 u. eine 1. Pb-Verb. zerlegt wird. Diese ftillt beim An- 
sauern aus, ist in Soda wieder 1. u. besitzt dieselbo Zus. wie das ursprungliclie Salz. 
Es ist anzunehmen, daB das durch Soda abspaltbare Pb ionogen, dagegen das nicht 
abspaltbare komplex am S gebunden ist, entspreehend folgenden Rkk.:

CHj-S— Pb— S*CHj Clij — Sv CHs.SNa

CH-NH, ĆlI.NH, +  Na,CO, =  CH-NBuNl•NHj CH-NHj +  NajC03 =  CH-NHj ^P b  +  CH-NH, +  PbC03 
ĆO-O— P b — O.CO I  CO— o /  I I  CO-ONa
Das abgespaltene Cystein laBt sieli dadurch nachweisen, daB es mit Pb-Acetat 

von neuem I liefert. — a-Thiomilchsdure liefert die analogen Salze I II  u. IV. Dagegen 
wird das Pb-Salz der ThiosalicyUaure durch Soda vollig in PbC03 u. die Saure zer
legt; es besitzt wohl Formel V. In  der aromat. Reihe ist demnach die S—Pb-Bindung 
lockerer ais in der aliphat. Ihre Starko wird jedoch durch Substituenten beeinfluBt. 
So nimmt das Pb-Salz der 2-Amino-l-mercaptobcnzol-4-sulfonsdure (VI) eine Mittel- 
stellung ein. Kalte Soda spaltet das am S03 gebundene u. den groBten Teil des am
S gebundenen Pb ab; ein kleiner Teil des.letzteren bleibt aber gebunden u. liiBt sich 
in der sodaalkal. Lsg. mit (NH4)2S nachweisen. — 2-Aminothiophcnol gibt ein n. Pb- 
Salz. Acetanhydrid spaltet alles Pb ais Acetat ab; auch eine Substitution des NH, 
m it Formaldehyd-Disulfit gelang nieht. Das Pb-Salz des 4-Aminothiophenols laBt 
sich dagegen glatt acetylieren u. liefert mit Formaldehyd-Disulfit eine wasserl. Verb., 
wahrscheinlieh [S03Na-CH„-NH- C^II^ ■ S—]2P6. 3-Aminolhiophenol nimmt eine 
Mittelstellung ein, indem bei der Acetylierung das Pb teilweise abgespalten wird; mit 
Formaldehyd-Disulfit entsteht keine 1. Verb. Soda zerlegt alle 3 Salze unter Ab- 
scheidung von PbC03.

TTT CH3-CH • S-Pb-S-CH -CHj CH3.C H .S ^ „ ,
r a  io .o .p b -o .ć o  1T ć o .o > Pb

T C, H, <S- — £>;— TI

V e r s u c h e .  Pb-Salze des Cysteins. 1. CeH 10O4N2S2Pb2 (I). Cysteinhydro- 
chlorid in A. mit 13-n. NH3 zerlegt, Cystein mit A. gewaschcn, im N-Śtrom getrocknet,
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ebenso in W. gel., F iltrat mit Pb-Acetat gefiillt, Nd. mit W. von 50° gewasclien. Grau, 
amorph, Zera. 215—220°. — 2. C3H50 2NSPb (II). I mit 2-n. Soda gekoeht, li. filtriert, 
mit Essigsauro ncutralisiert. Farblos, amorph, 1. in li. Soda-, Na-Acetat- u. NaCl- 
Lsg., beim Erkalten wieder ausfallend. — Pb-Salze der a-Thiomilchsaurc. 1. C6H80 4S2Pb2
(III). Darst. in W. Farblo8, amorph. — 2. C3H40 2SPb (IV). Aus III analog II. Farb
los, amorph. — Thiosalicylsaures Blei (V), C14H80 4S2Pb2. In w. Eg. mit Pb-Acetat. 
Aus Eg. Krystalle, Zers. 350°. — 2-Amino-l-mei;captobenzol-4-$ulfotisaures Blei (VI), 
C12H100 6N2S4Pb2. Saure ygl. P o l la k  u. D e u ts c h e r  (C. 1931. I. 64). Darst. in sd. 
W. mit Pb-Acetat in verd. Eg. Zers. ^>360°. — 2-Amimlhiophcnolblei, C12HI2N2S2Pb. 
Aus dom Hydrochlorid mit Na-Acetat u. A. liergestellte ath. Lsg. yon 2-Aminothio- 
phenol mit wss. Pb-Acetatlsg. geschuttelt. Gelb, F. 185—186° (Zers.). — 4-Amino- 
thiophenolblei, C12H12N2S2Pb. Wio yorst. Gelb, feinkrystallin, Zers. 185°. — Diacetyl- 
deriv., C16H le0 2N2S2Pb. In  yerd. Eg. mit Acetanhydrid. Tief braun, Zers. 330—331°.
— 3-Aminothiophenolblei, C12H12N2S2Pb, gelb, Zers. 174°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
1041—46. 2/8. 1933. Frankfurt a. M., G eorg  SPEYER-Haus.) L indenbaum .

Shinjiro Aoyama und Kozo Nanai, Uber die Herstellung des p-Niirophenelols 
aus p-Nitrochlorbenzol. II. Vff. haben gefunden, daB fiir die Darst. des p-Nilrophenelols 
aus p-Nitrochlorbenzol, A. u. Atzalkali dio Salze, Oxyde, Pcroxydc usw. von Ni, Co, 
Th, V, Mo, Fe, Pb, Mn usw. ais Katalysatorcn wirksam sind, u. daB ein Gemisch von 
Mn02 u. Kobaltoxyd fiir techn. Zweckc am gccignetsten ist. Die Bezickungen der 
yerschiedenen Faktoren, Alkalimcnge, Konz. u. Menge des A., Katalysatormengc, zu- 
einander wurden eingehend untersucht (Diagramme im Original). Folgende Vor- 
schrift ergab ein Prod. yon 98,2°/0 Rcinheitsgrad, wclcher mittels des E. festgcstellt 
wurde (vgl. C. 1933. I. 1431): 200 g p-Nitrochlorbenzol, 110 g NaOH, 3,081 95%ig.
A., 200 g Mn02 u. 2 g Kobaltoxyd unter Ruhren 15 Stdn. gekoeht, filtriert, m it A., 
dann W. gewaschen, F iltrat m it Saure neutralisiert, A. abdest., gckiihlt, Nd. mit W. 
ausgewaschcn. Ausbeute an p-Nitrophenctol 90,48%. Ddrch Einengen des Filtrats 
8,65°/0 p-Nitrophenolnatrium. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 110—14. Juni 1933. 
[Orig.: japan. Ausz.: dtsch.]) LINDENBAUM.

S. Aoyama und I. Morita, Uber die Herstellung des o-Nitroanisols aus o-Nitro- 
chlorbenzol. Die Darst. des o-Nitroanisols aus o-Nitrochlorbenzol, CH3OH u. Atzalkali 
ist im allgemcinen leicliter ais die des p-Nitrophenetols (vorst. Ref.). Unter at-Druck 
bildet sich ohne Katalysator reiclilich Dichlorazoxybenzol, was durch Zusatz eines 
Katalysators, besonders MnO, +  Kobaltoxyd (yorst. Ref.), verhutet werden kann. 
Unter Druek ist kcin Katalysator nótig. Das Verf. von S c h w y z e r  ist gut. Vff. 
haben durch Modifikation der Bedingungen den Rk.-Vcrlauf eingehend studiert 
(Diagramme im Original). Folgende Vorschriften gaben Prodd. von 98,4% Rcinheits
grad, welcher mittels der F.-Kurve festgestellt wurde: 20 g o-Nitrochlorbenzol, 120 ccm 
950/oig. CHjOH, l i g  NaOH, 5 g MnO. u. 0,2 g Kobaltoxyd unter at-Druck 20 Stdn. 
gekoeht. Ausbeute an o-Nitroanisol 90,27%, an o-Nitrophenol 1,53%. ■—• 40 g o-Nitro- 
chlorbenzol, 240 ccm 95%ig. CH3OH u. 14,9 g NaOH unter Druck 10 Stdn. auf 75° 
erwarmt. Ausbeute an o-Nitroanisol 88,09%, an o-Nitrophenol 2,55%. (J- pharmac. 
Soc. Japan 53. 114—20. Juni 1933. [Orig.: japan. Ausz.: dtsch.]) L in d e n b a u m .

Denise Sontag, Direkte Halogenierung der arylaliphatischen Alkohole. (Vgl. 
P a l f r a y ,  S a b e t a y  u . S o n ta g ,  C. 1933. I. 2540.) Vf. hat dic 1. c. beschriebenen 
Halogenierungen auf das niedere u. hóhere Homologe des j9-Phenylathanols aus- 
gedehnt. — Dio Wrkg. von Br auf Benzylalkoliol ist lobhaft u. beginnt fast sofort mit 
HBr-Entw. 100 g Alkohol lieferten 21 g unangegriffenen Alkohol, 69 g Benzylbromid, 
33 g Brombenzylbromid u. 1,5 g Brombenzylalkohol. Das zum Kern a-standige OH 
ist demnach so empfindlich gegen HBr, daB die Darst. von Halogenbenzylalkoholen 
auf diesem Wege prakt. unmoglich ist. •— Mit y-Phenylpropylalkohol reagiert Br sofort 
unter ziemlich starker Erwiirmung. Nach 15 Tagen ncutralisiert, m it iiberschussigem 
B(OH)3 im partiellen Vakuum mehrere Stdn. auf 120° erhitzt, in der Seitcnkette 
bromierto Prodd. abdest., Borate durch Dampfdest. in Ggw. von NaOH vcrseift, Alkohole 
durch Dest. in unangegriffenen u. bromierten Alkohol zerlegt. Letzterer wurde zur 
Kontrolle durch Bromiercn von y-Phenylpropylbromid, Erhitzen des Prod. m it K-Acetat 
u. Acetanhydrid (Eg. geniigt hier nicht) u. Verseifen des Acetats dargestellt. Bei diesen 
Bromierungen bildet sich aueh eine gewisse Menge eines Tribromderiy., wahrsclieinlich 
Br2CęH3-CH2-CH2-CH2Br. — Chlorierung des y-Phenylpropylalkohols, Aufarbeitung 
mit B(OH)3 u s w .  wie yorst. Hier bildet sich, im Gegensatz zum /3-Phenylathanol, 
aueh eine geringe Menge in der Seitcnkette chlorierter Prodd. Das aus den Boraten
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erhaltene Alkoholgemisoli ist sehr schwer zu zerlegen, auch in Form der samtlieh fl. 
Benzoate. — Neue Verbb. (Isomerengemische) :y-[Bromphenyl]-propylalkohol, C9Hn OBr, 
Kp-u 157—158°, D.19., 1,4153, n D19 =  1,5651, MD =  49,49 (ber. 49,45). — y-[Brom- 
phenyl]-propylbromid, C9H10Br2, Kp.17 161—163°, D.2°4 1,6685, nn20 =  1,58 28, Md =  
55,67 (ber. 55,69). — y-[Dibromphenyl]-propylbromid, C9H9Br3, Kp.14 187—189°,
D.214 1,9510, n»21 =  1,6123, Md =  63,67 (ber. 63,46). — y-[Bromphenyl]-propylacetat, 
Cn H ,30 2Br, Kp.j; 168—170°, D.244 1,3376, nD21 =  1,5309,-MD =  59,25 (ber. 58,82). -  
y-[Ghlorphenyl]-propylalkoliol, C9Hu OCI, Kp.is 149—150°, D.21, 1,1520, nD21 =  1,5420, 
Md =  46,58 (ber. 46,54). — y-[Chlorphenyl]-propylbenzoat, Ci0H16O2C1, Kp.2 163—165°,
D.2°4 1,1636, no19 =  1,5631, Md =  76,57 (ber. 75,41). — y-Phenylpropylbenzoat, 
C16HJ60 2, Kp.j0 207°, Kp,3 167,5—168°, D.23, 1,0776, nD23 =  1,5551, MD =  71,48 
(ber. 70,54). (C. R. hebd. Seances Aoad. Soi. 197. 159—61. 10/7. 1933.) LlNDENBAUM.

B. GoBner und H. Ne5f, tJber die Krysialle von Chlor-, Brom• und Jodhydraten 
des Ephedrins und Pseudoephedrins. Vergleichende krystallograph.-róntgenograph. 
Unters. — Rac. Ephcdrinehlorhydrat. Monoldin-prismat. (naeh dem piezoelektr. Be- 
fund). D. 1,231. Opt. negatiy. Gitterkonstanten: a =  13,27, 6 =  7,04, c =  13,44 A. 
f} =  118° 24'. Raumgruppe 4 Moll. im Elementarkorper. — Rac. Ephedrin-
bromhydrat. Monoklin-prismat.; D. 1,444. Gitterkonstanten: a =  13,15, 6 =  7,11, 
c =  14,00 A ; P =  119° 25'. Diagrammo ganz iihnlieh wie bei den erstgenannten 
Verbb., also dieselbe Raumgruppe. — Rac. Ephedrinjodhydrat. Monoklin-prismat.;
D. 1,586; opt. negatiy. a =  13,40, b =  7,23, c =  14,70 A; /? =  120° 24'. Raum- 
gruppe — Rac. Pseudoephedrinchlorhydrat. Rhomb.-dipyramidal; D. 1,186;
opt. positiy. a =  24,48, b — 9,97, c =  18,58 A. 16 Moll. im Elementarkorper. Raum- 
gruppe Fft15. — Rac. Ps&udoephedrinbromhydral. Monoklin-prismat.; D. 1,403; 
opt. negatiy. a =  13,87, 6 =  6,80, c =  14,04 A; ft =  116° 51'. Raumgruppe C2ft6. — 
lłac. Pscudocphcdrinjodhydrat. Monoklin-prismat. Die goniometr. Messungen stimmen 
m it denen von E m d e  u. S p a e n h a u e b  (C. 1 930 .1. 2406) uberein, werden daher nicht 
wiedergegeben. D. 1,550; opt. negatiy. o =  13,49, 6 =  6,97, c =  14,62 A; fl =  
114° 26'. Raumgruppe C2h5. — Zum SchluB werden einige Folgerungen allgemeincr 
A rt aus den Ergebnissen gezogen (ygl. Original). Obwohl dio genaue Lage der Atome 
im Gitter sieh nicht bestimmcn laBt, ergibt sich doch aus den Eigg. der Raumgruppe 
die Tatsache, daB eine Zusammenfassung der Atome zu zweierlei Moll. yon spiegel- 
bildlicher Gleichheit moglich ist. Der rac. Krystall hat also sein eigenes, von jenem 
der beiden Komponenten yerschiedenes Gitter mit yerschiedenem F. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał. 
Petrogr.] 85. 370—79. Juni 1933. Munchen.) SKALIKS.

P. Delauney, Eigmschaftcn des fl-5-Chlor-, •5-Brom- wid -5-Jodsalicyl-d-glykosids. 
(Vgl. C. 1930. II. 1980 u. friiher.) fi-5-Chlorsalicyl-d-glykosid, C0H3(CH2- O ■ CjHuOs)1 
(0H)2(C1)5 +  H20 . Loslichkcit: in k. W. 10%; in sd. Essigester ca. 3% , in k. 0,5%. 
F. (bloc) 158° (wasserfreie Verb.). Das Krystallwasser wird bei 100—105° abgegeben 
(auch bei den folgenden Verbb.). [<x]p =  —42,05°. Red.-Verm6gen: 100 g =  12,25 g 
Glykose. Wird durch verd. H 2S04 im sd. W.-Bad oder durch Emulsin quantitativ 
hydrolysiert (auch die folgenden Verbb.). •— fi-5-Brommlicyl-d-glykosid, C13H170 7Br +  
H20. Loslichkcit: in k. W. 5% ; in sd. Essigester ca. 2% , in k. 0,2%. F. (bloc) 165° 
(wasserfreie Verb.). [a]D = '—39,21°. Red.-Vermdgen: 100 g =  11,57 g Glykose. — 
p-5-Jodsalicyl-d-glykosid, C13H170 ,J  +  H20. Losliclikeit: in k. W. 1,5%. F  (bloc) 172° 
(wasserfreie Verb.). [a]D =  —36,71°. Red.-Vermógen: 100 g =  18,43 g Glykose. 
(C. R. hebd. Sśanees Acad. Sci. 197. 70—72. 3/7. 1933.) L i n d e n b a u m .

N. Schapiro, Darslellung von Azinen venniłtelst des Ilydrazinhydrochlorids. (Vgl.
C. 1929. II. 2440.) Mittels des 1. c. beschriebenen Verf. wurden einige weitere Ketazinc 
dargestellt. Mit p-Toluoin reagiert N2H4,HC1 unter Bldg. yon p-Tólilketazin u. einer 
hochsehm., farblosen, N-haltigen, wegen zu geringer Menge nicht untorsuchten Substanz, 
walirscheinlich Tetra-p-tolylpyrazin. Die Rk. wurde also wie beim Benzoin verlaufen. 
/J-Tetralil (Di-[tetrahydro-^-naphthyl]-diketon), Anthrachinon, Caryon, Campher u. 
Lavulinsauro reagieren m it N2H4,HC1 nicht. — Auch fiir die Darst. der Aldazine ist 
N2H4,HC1 yorteilhaft, da die Rk. sehr leicht u. meist quantitativ yerlauft. Furfurol 
ergab ein dunkelbraunes, amorphes, N-haltiges, nicht definiertes Prod. Citral reagiert 
mit NjH4,HC1 nicht, dagegen Chloralhydrat in der Warme sehr heftig, bei 20° langsam 
unter Bldg. eines braunroten, N-haltigen, unl., bis 300° nicht schm. Pulvers.

V e r s u c h e .  Fluorenonketazin, C26Hi8N2. Durch kurzes Erwiirmen von Fluorenon 
in A. mit in wenig W. gel. N2H4,HC1. Bordeauxrot, aus Pyridin, F. 266°. — p-Tolil-
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ketazin, C32H280 2N2. Analog aus p-Tolil oder p-Toluoin. Aus Toluol, F. 248—249°. —: 
p,p'-Diphenoxybenzilketazin, C62H30O0N2. Dikoton vgl. S c h o n b e r g  u. KEAEM ER 
(C. 1922. III. 155). Aus Toluol, F. 228—229°. — Benzaldazin, Ch H12N2, aus A., F. 92 
bis 93°. — Salicylaldazin, C14H ,20 2N2, aus Toluol, F.'214—215°. — o,o'-Dimethoxy- 
benzaldazin, C10H 10O2N2, aus Toluol, F. 139,5— 140°. — Anisaldazin, C16Hlfl0 2N2, aus 
Bzl., F. 168° triibe, bei 179—179,5° klar. — Piperonalazin, CI8HJ20 4N2, aus Eg., F. 202 
bis 203° (Zors.). — Vanillinazin, C10H10O4N2, aus Eg., F. 231—232°. — Pseudocumin- 
aldazin, C20H2,N2, aus Bzl., F. 180°. — p,p'-Dinitrobenzaldazin, C14Hi0O4N4, aus Nitro- 
benzol goldgelbe Krystalle, F. 307° (Zors.). — o,o'-Dinitrobenzaldazin, C!4H10O4N4, aus 
Toluol, F. 203,5—204,5°. — m,m'-Dinitrobenzaldazin, Cł4H,0O4N4, aus Eg., F. 192 bis 
194°. — fi.fi'-Diimt]wxy-(/.-naphthaldazin, C21H20O2N2, gelbo Nadeln, F. 265—266“ 
(Zers.). (Ber. dtsch. obom. Ges. 66. 1103— 07. 2/8. 1933. Kowno, Univ.) LlNDENBAUM.

Yasuhiko Asahina und Sanro Mayeda, Uber die l,3-Diketonoxime. Vff. baben 
die yon CLAUS (J . prakt. Chem. [2] 54 [1896]. 405) beschriebene Einw. von NH2OH 
auf Benzalacetophenon wiederholt u. ebenfalls 2 Prodd. erhalten. Das eine war 3,5-Di- 
phenylisoxazol. Das andore war nach Zus. u. Eigg. offenbar das Hydroxylaminooxim 
CSHS ■ C(: N  • OH) • CH2 ■ GH{NH ■ OH) • CrJ I B u. ging an der Luft langsam in eine um 2 H 
armero Verb. iiber, zweifellos Dibenzoylmethandioxim. Dioses ist durch Oximieren 
von Dibenzoylmethan nieht direkt orhaltlioh. — Auch Furfuralacetophcnon lieforte mit 
NHoOH 2 Prodd. Das oino war das Oxim des Kotons. Das andere war das yon 
Sesim ler  u. A s c h e r  (Bor. dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 2359) beschriebene Benzoyl- 
furfuroylmethandioxim u. konnto in Phenyl-c/.-furylisoxazol ubergefiihrt werden. — 
Benzoylfurfuroylmethan setzt sich mit NH20I1 bei 36,5° in 2 Tagen yollstandig zu 
Phenyl-a-furylisoxazol um.

V e r s u c h e .  30 g Benzalacetophenon u. 35 g NH2OH,HCl in 120 cem A. unter 
Kiihlung mit 185 g 30%ig. alkoh. KOH versetzt, 1 Wocho bei 36,5° stehen gelasson, 
angesauert, m it NH4OH schwach alkalisiert u t ausgeathert, A.-Riickstand mit Bzl. 
bchandelt. — Hydroxylaminooxim ClbHw0 2Ni. In  Bzl. swl. Teil. Aus CH3OH weiB, 
krystallin, F. 218°, unl. in Siiuren u. Alkalien, bestandig gegen konz. HC1. Reduziert 
FEHLINGscho Lsg. — S,5-Diplienylisoxazol, C^H^ON. Aus der Bzl.-Lsg. durch Ver- 
dampfen. Aus CH3OH Bliittchen, F . 141°, bestandig gegen konz. HC1. — Dibenzoyl- 
methandioxim, C15H 140 2N2. Duroh monatelanges Aufbewahren des vorvorigen ohno 
Vorsicht. Nach wiederholtem Umkrystallisieren F. 210°. Keduziert FEHLINGscho Lsg. 
nieht mehr u. geht mit konz. HC1 leicht in yoriges iiber. — Furfuralacetophcnon wurdo 
mit NH2OH wio oben umgesetzt. — Benzoylfurfuroylviethandioxim, C,3Hl:0 3Nj. 
In Bzl. wl. Teil (ca. 70 g aus 100 g Keton). Aus CH3OH krystallin, F. 172°. Reduziert 
FEHLINGscho Lsg. nieht u. wird duroh konz. HC1 sofort in das naohstehendo Isoxazol 
ubergefiihrt. Mit C6H 5-GOCI in Pyridin das Dibenzoylderiv., C2,H 20O5N2, aus CH3OH 
Prismen, F. 134°. — Phcnyl-a.-furylisoxazol, Ci3H„02N. Aus Benzoylfurfuroylmethan- 
monoxim (F. 137°) oder yorigem mit k. konz. HC1. Krystallo, F . 81°. — Furfural- 
acetop}ienonoxim, C^H^OjN. In  Bzl. 11. Teil (hochstens 10 g aus 100 g Keton). Kry- 
stalle, F. 82—83°. Reduziert FEHLINGscho Lsg. nieht. — a.-Furylstyrylketon (<x-Cin- 
namoylfuran), C13H10O2. Aus a-Acetofuran, Benzaldehyd u. NaOH in A. Hellgelbo 
Blattchen, F . 90°, Kp.8 190°. In Chlf. mit konz. H2S04 tief gelb. — Oxim, C13Hu 0 2N. 
In alkal. Lsg. Nadeln, F. 93°. Reduziert FEHLINGsehe Lsg. nieht. (J . pharmac. Soo. 
Japan 53. 87—92. Mai 1933. Tokyo, Univ. [Orig. japan., Auszug dtsch.]) Lb.

P. P feiffer und H. K leu, Isonierie bei halochromcn Verbindungen. I. Wenn dio 
Nebenyalenzkriifte organ. Verbb. lokalisiert u. mehr oder weniger spezif. sind, so 
miissen bei rein organ. u. organ.-anorgan. Molckiilyerbb. bestimmto Isomerieerschei- 
nungen auftreten, indom sich der Addend an dieser oder jener Stelle eines organ. Mol. 
anlagern kann. Die Existenz solcher Isomeron laBt sich bei den AlBr3-Verbb. der 
Methoxyketone yoraussehen, indem sioh das AlBr3 an den Methoxyl-0 oder an den 
Carbonyl-0 anlagern kann, z. B. I u. II. Von den beiden Verbb. sollto I  wegen der Ab- 
sattigung des auxochromen OCH, hochstens die hellgelbe Farbo des Benzalacetophenons 
besitzen, II dagegen ais typ. halochrome Verb. tief farbig sein. Bekannt ist bisher 
nur das dunkelrotc II. Ersetzt man nun dio Methoxyle durch Aminogruppen, so kommt 
man zu Verbb., welcho 2 yersehiedene Additionsstellen fiir HC104 besitzen. So sollten 
sich yom p-[Dimethylamino]-benzalacetophencm die beiden Perchlorate III u. IV (R =  
C0H5) ableiten. Das Ammoniumsalz III miiBte ganz hellfarbig sein; dagegen muBto 
das Oxonium- oder Carbeniumsalz IV wegen der stark farbvertiefenden Wrkg. der 
(CH3)2N-Gruppe eino selir tiefe Farbę besitzen. Es ist Vff. gelungen, diese beiden
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isomcren Perchloratć darzustellen; das eine, zweifellos IU, ist farblos, das andere (IV) 
rosaviolett. Beide werden durch W. źum Ausgangsketon hydrolysiert. — Ein zweites 
Paar isomerer Perchlorale leitet sich vom p-[Dimethylamino]-benzalaceion ab (III u. IV, 
R  =  CH3). Das Ammoniumsalz ist farblos, das Oxoniumsalz tief blau; ersteres haben 
schon R u p e  u . Mitarbeiter (C. 1932 . I. 937) beschricbcn. Beide lassen sich leicht 
ineinander iiberfuhren.

I  (p) CH30  • C6II4 • CH: CH • CO • C6H5 I I  (p) CHsO • CaH4 • C II: CH • CO • C,H6

AIBr AlBr,
I I I  (p) (CHS),N • C„H4 • CH: CH • CO • R IV (p) (CH3)aN • CaH4 • C II: CH • CO ■ R

ń cio4 lłC104
V e r s u c h e. Perchlorale des p-[Dimethi/lanuno]-bcnzalacel&phciions, C17H,,0N, 

HC104. 1. Salz III (R =  C0H5): Keton mit so viel 70%ig. wss. HC104 yerreiben, daB 
eine klare, gelbe Lsg. entsteht, bald ausfallendes Salz auf Ton iibcr Natronkalk trockneu; 
oder Keton in mchrHCIO., losen u. etwas W. zugeben. WciBe Nadeln, bei 140° braun, 
bei 155° sintemd, E. 165°. Lsgg. in w. 85%>g- H 'C 0 2H oder Eg. dunkelrotviolett; 
beim Erkalten fallt das farblose Salz unter Entfiirbung der Lsgg. aus. In  den Lsgg. 
stehen offenbar III u. IV im Gleichgewicht. — 2. Salz IV (R =  C„H5): III in geschm. 
Chloressigsaure lósen (rotviolett), in Eiswasser schnell abkiihlen, aus der erstarrtcn 
M. die Chloressigsaure mit A. herauswaschen, auf Ton iibcr Natronkalk trocknen. 
Rosaviolette Krystallchen, durch W. momentan liydrolysiert. Beim Eintrocknen des 
m it W. befeuchtcten Salzes bleibt III zuriick. — Perchlorale des p-[Dimelhylamino]- 
benzalacetons, Ci2HJ5ON, HCIO,. Das Keton schm. bei 135,5°, nicht 234—235° (vgl. 
S a c h s  u. L e w in ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 35  [1902]. 3569). 1. Salz III (R =  CH3): 
Keton in w. 20—30%ig. IICIO., losen, beim Erkalten ausfallende farblose Blattclien, 
wenn notig, aus wss. HC104 (Kohle) umkrystallisieren. Wird durch k. W. langsam, 
durch w. w. sclinell hydrolysiert. Lsg. in w. Eg. violettstichig gelbrot; beim Erkalten 
blaBblaue Nadeln. Lsg. in 70°/oig. HC104 gelb, auf Zusatz von W. blaBviolett u. Aus- 
scheidung von IV. — 2. Salz IV (R =  CH3): Keton m it wenig 70%ig. HC104 verreibon, 
gelbe Lsg. mit etwas W. versetzen u. reiben, blaue Krystalle abpressen u. mit absol.
A. waschen. Wird durch k. W. schnell hydrolysiert. Lsg. in w. Eg. violettstichig braun- 
ro t; beim Erkalten blaBblaue Nadeln. Lsg. in w. 20—30%'g- HC104 schwach gelbrot; 
beim Erkalten farblose Bliittchen von III. — Benzalacetophe?ionperchlorat, C15HI20, 
HC104. Durch Verreiben mit iiberschussiger 70%ig. HC104. Kanariengelb, krystallin. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1058—63. 2/8. 1933. Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

Costin D. Nenitzescu und łon  P . Cantuniari, Durch Aluminiumchlorid kalaly- 
sierle Jleaklionen. VI. Die Umlagcrung des Cyclohezans in Melhylcyclopentan. (V. vgl.
C. 1933. II. 1342.) Vff. hatten friiher (IV. Mitt.) beobachtet, daB frisch sublimiertes, 
wasserfreics A1C13 oft anders wirkt ais ein durch W. oder andere Substanzen „ver- 
giftetes“ Praparat. Cydohexan (I) wird bei langerem Kochen m it wasserfreiem A1C13 
prakt. nicht verandert, dagegen beim Kochen mit wasserhaltigem A1C13 teilweise in 
tiefer sd. Prodd. verwandelt. Vff. haben 1500 ccm I mit 500 g frisch sublimiertem 
A1C13 u. 13,6 ccm (%  Mol.) W. 3 Stdn. auf W.-Bad gekocht, PI. dekantiert, gewaschen, 
getrocknet u. mit Birektifikator fraktioniert. Es wurden 330 ccm einer Praktion 
73—76° isoliert. Der Ruckstand wurdo auf dasselbe A1C13 zuruckgegossen u. von 
neuem gekocht; darauf wurde wieder die Fraktion 73—76° isoliert usw. Diese Fraktion 
lieferte nach 2-maliger Dest. reines Melhylcydopentan (II), Kp. 71,1—71,5°, D.204 0,751 0, 
nn20 =  1,40969. Aus dem Vorlauf wurde eine geringe Fraktion von Kp. 67—69°, 
nn20 =  1,40191 isoliert, anscheinend ein Gemiseh von II u. n-Hexan. — Bei obiger 
Rk. wird ca. 1/s von I in ca. 3 Stdn. zu II isomerisiert, u. diese Menge laBt sich auch 
durch mehrtagiges Kochen nicht vermehren. Entfernt man aber die tiefer sd. Fraktion, 
so wird der Ruckstand durch Kochen mit A1C13 wieder zu 1/s isomerisiert usw. Es stellt 
sich also ein Gleichgewicht zwischen den beiden KW-stoffen ein. Tatsachlich wurde 
durch Kochen von II m it A1C13 u. W. im obigen Verhaltnis dasselbe Gleichgewichts- 
gcmisch erhalten. Dieses zeigte, ausgeliend von I, D.-°4 0,7710, nD20 =  1,42035 u. 
enthielt, wie durch Vergleich der Indices kunstliclier Gemische festgestellt wurde, 
22,8°/0 II. Das aus II erhaltene Gemiseh zeigte D.2°4 0,7681, no20 =  1,42135, u. aus 
ihm wurde reines I  von Kp. 80—81°, D.2°4 0,7754, nn20 =  1,42615 isoliert. — Der 
Ubergang von I in H ist also nicht, wie bisher angenommen, durch die geringere
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Spannung des Cyclopentanringes bedingt; im Gegentcil scheint I stabiler zu sein. 
Diese Umlagerungsrk. diirfte der bisher erstc Fali von dynam. Isomerie bei gesatt. 
KW-stoffen sein. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1097—1100. 2/8. 1933.) Lindenbaum .

Costin D. Nenitzescu und Dimitrie A. Isacescu, Durch Aluviiniumchlorid 
katalysierte Beaktionen. VII. Ober Hydrierungserscheinungen bei der geioolmlichen 
Friedel-Craftsschen Reaktion. (VI. vgl. vorst. Ref.) Wic friiher (I. u. III . Mitt.) ge- 
zcigt, tritt bei der Umsetzung von Halogendcriw. m it Cycloparaffinen oder Paraffinen 
keinc Kondensation der beiden Komponenten, sondom eine Dehydrierung-Hydrierungs- 
rk. ein. Es schicn nun von Interesse, Red.-Vorgiinge auch bei der gewohnlichen FlUEDEL- 
CRAFfSschen KW-stoffsynthese aufzusuchcn, u. zwar mittels der 1. c. beobachtetcn 
Acceptorwrkg. der Halogendcriw. fur H. Bekannt ist, daB bei der Umsetzung von 
Allylchlorid oder -bromid mit Bzl. in Ggw. von Zn odor A1C13 neben dom Hauptprod.,
1,2-Diphenylpropan, aucli rcichlich n-Propyl benzol entsteht. Vff. haben diese Rk. 
naher untersueht. — Zuerst wurde in ein Gcmisch von Bzl. u. FeCl3 (Vj Mol. gegen
1 Mol. GjHjCl) bei —20° unter Ruhren Allylchlorid cingetropft, noch 1 Stde. bei nicht 
iiber —10° geruhrt, m it Eis u. HC1 zers. u. mit Dampf dest. Im Kolben vcrblieb 1,2- 
Diphenylpropan. Aus dcm Destillat wurdo [f)-Chlorpropyl]-benzol, C„HUC1, isoliert, 
entstanden durch HCl-Anlagerung an primar gebildotes Allylbenzol; Kp.10 79°, D.174
1,0367, no16 =  1,52129. Daraus mit sd. alkoh. KOH Propenylbenzol, C9H10, Kp.20 73°, 
Ivp.10 61°, D.'20 , 0,9 0 7 0, nDV =  1,55069; Dibromid, F. 66,5°. Mit ZnCI2 vcrlief dio Rk. 
ahnlich; os bildete sich auch Propcnylbenzol. — M it frisch sublimiertem, wasserfreiem 
A1C13 wurdo mit guter Ausboute fast nur 1,2-Diphenylpropan erhalten, gleichgultig, 
ob man bei 45° oder boi —14° arbeitete. [/3-ChlorpropylJ-benzol wurdo nicht beobachtet.
— Ganz anders verlief dio Rk. mit wassorhaltigem AIC13. In ein Gemiseh von Bzl.,
0,5 Mol. frisch sublimiertem A1C13 u. 0,25 Mol. W. wurde 1 Mol. C3H6C1 eingeriihrt,
4 Stdn. auf ca. 50° erwarmt, m it Eis zers., Prod. fraktioniort. Erhalten wurden n-Propyl- 
benzol, Kp. 155—156°, 1,2-Diphcnylpropan u. 9,10-Didthtjlanlhracen, ClsH le, aus CH3OH, 
F. 146°, welches durch Cr03-Eg. zu Anthrachinon oxydiert wird. Propylbenzol u. 
Diathylanthracen treten immer gemeinsam auf, was fur einen kausalcn Zusammenhang 
ihrer Bldg. spriclit. Folgendo Rkk. durften sich abspielen:

I. CeHe +  Cl • CII2 • CH : CH3 — >• II Cl +  C6Hj • CHj • CH; CH, — >

C6H6.CH j -CHC1.CH3 HC1 +  CcH ,• C II,• CH(C6H6)• CH3
CH-C2H5

n .  2C6H5-CHS.CHC1.CH3 — >  2HC1 +  C J I ^ ^ C J I ,  +C.n.-CH,-CHG1.CH,>_

CII-C,H5 
c -c sh 6 

HC1 +  CaHj • CHa • CH, • CH, +  C6H4<^VC6H4 
C-CSII5

DaB Dihydroanthracen in Gg^v. von A1C13 an [/J-Chlorpropyl]-benzol H abgibt, wurdo 
besonders festgestellt. Es ist bemerkenswert, daB nur feuchtes (,,vergiftctes“ ) A1C13 
die Red.-Rkk. bewirkt. (Bor. dtsch. chom. Ges. 66. 1100—03. 2/8. 1933. Bukarcst, 
Univ.) LlNDENIiAUM.

N. D. Zelinsky und M. B. Turowa-Poljak, Isomerisation von Hcxamclhylen zu 
Methylpentametliylan und Dimelhyltctramethylen mit Aluminiumchlorid und Aluminium- 
bromid. (Chem. J , Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 2 (64). 666—70. 1932. — C. 1932 . II. 1012.) S c h ó n fe ld .

N .D . Zelinsky, N. I. Schuikin und L. M. Fatejew , Aus dem Oebiet der bicyclischen 
Kohlenwasserstoffe. Cyclohexylidencyclohexan und Dicyclohexyl. Bei Zers. des Hydrazons 
von Cyclopentylidencyclopcntanon (vgl. C. 1931 . I- 1098) in Ggw. von P t u. KOH 
wurdo Tetramethylenbicyclo-(0,l,3)-hcxan erhalten. Je tz t wurde das Verh. des 
Hydrazons des Cyclohexylidencyclohexanons (I) gegen KOH ( Pt ) untersueht. Seino 
Zers. verlauft aber n. u. liefert Cyclohexylidcncyclohexan (II). Bei Red. des durch 
Dehydratation von o-Cyclohexylcyclohexanol mit ZnCl, liergestellten Cyclohexyl- 
cyclohexans wurden die drei von S c h r a u t h  u . G o r ig  (C. 1923 . III . 1314) erhaltenen 
„raumisomeren“ Bicyclohoxane vom Kp.760 219—221,5°, 227—228° u. 235—237° 
erhalten. Dehydfatation von 2-Methyl-l-cyclohexylcyclopentanol-l mit K H S04 lieforte 
den ungesatt. KW-stoff III, aus dem durch Red. '2-Mothyl-l-cyclohexylcyclopentan
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(IY) dargestellt wurdo. Beim Erhitzen von o-Cyelohexylcyclohexanol mit H J  nul 
100—110° wahrend 24 Stdn. bildete sich ein KW-stoff Cł2H22, der sich (Kpi,,.
236,5—238°; D.20., 0,8912, ntr° =  1,4842, F. —12°) seharf von dem von W a l l a c h  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 70) aus den gleichen Reagenzien hergestellten KW-stoff 
vom Kp. 227° unterscheidet. E rhitzt man dagegen o-Cyclohexylcyclohexanol mit H J 
auf 240—250 u. 260—280°, so entsteht ein KW-stoffgemisch vom Kp. 200—234°. Bei 
erschopfender Dehydrierung der Fraktion 230—234° u. Entfernung des gebildeten Di- 
phenyls blieb ein Riickstand zuriłek, der nach Red. sich in 3 Eraktionen (193—199°, 
210—216°, 226—228,5°) trennen lieB. Die dritte Fraktion der Zus. C12H2, diirfto in der 
Hauptsache aus Cyclohexylmethylcyclopentan bestehen. Das von WALLACH dar- 
gestellte Dicyclohexyl diirfto ein Gemisch darstellen. Nach S a b a t i e r  u . M u r a t  
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 154 [1912]. 1390) dargestelltes Dicyclohexyl hatte den 
Kp. 238°, nc20 =  1,4 7 94, D.20, 0,8857. Die auf yersohiedenen Wegen dargestellten 
Praparatevon Dicyclohexyl u. die Resultate yon HuCKEL u. NEUNHOEFFER (C. 1930.
I. 1127) lassen vorlaufig keine Schliisse iiber die Existenz yon stereoisomeren Formen 
des Dicyclohexyls zu.

V e r s u c h s t e i l .  Cyclohexylidencydohexanon, 2-Keto:l,l'-di-(hexahydrophenylen), 
C12H lsO. Cyclohexanon vom Kp.76S 155,5—156° wurde in A m it troekenem HC1 behan- 
delt (Eiskiihlung); das gebildete l-Cyclohexyl-l-ehlorcyclohexanon-2 wurde mit 20°/oig. 
KOH behandelt. Gegen 80% des Rk.-Prod. gehen bei 149—150° (15 mm) iiber. Der Rest 
wurde in 3 Fraktionen vom Kp. 150—154°, 164—190° u. 190—230° (19 mm) getrennt. 
Die letztere scheint hauptsachlich aus dem tricycl. Keton, C,8H20O (Kp.14 214—217°) zu be
stehen. Das Cyclohexylidencyclohexanon (Ivp.19149— 150°) hiat die D .1841,0043; nn18 =
1,5093; Mol.-Refr. 52,99 (ber. 52,76). Semicarbazon, F. 189—190°. Hydrazon (Krystall- 
masse). Dest. des Hydrazons mit KOH in Ggw. von auf Kaolin verteiltem P t lieferte 
Cyclohexylidencydohexan, C,2H20; angenehm rieehendes Ol; Kp.742 236—237°; no15 =
1,4955; D .154 1,0109 (im Original 0,0109); Mol.-Refr. 52,60 (ber. 52,75). — o-Cyclohexyl- 
cydohexanol wurdo dargestellt 1. durch Red. von Cyclohexylidencyclohexanon in A.-A. 
mit Na u. 2. durch Einw. von Na auf Cyclohexanon u. Red. des Kondensationsprod. mit 
Na. Kp.19146—147°; Kp.21151—152°; F. 50—51°; nD23=l,5053. Bei der Red. des Cyclo- 
hexylidencyclohexanons mit Na in A.-A. wird zuerst die Ketogruppe reduziert, wahrend 
die Red. der Doppelbindung sehr langsam yor sich geht. Es gelang deshalb dio Isolierung 
des ungesatt. o-Cyclohexylidencydohexanols, C12H„0O (angenehm riechende F I.; Kp.20152 
bis 153°; D.2<4 1,0014; nD2i =  1,5093; Mol.-Refr. 53,75 — ber. 54,27). — o-Cyelohexyl- 
cyclohexanol wurde 24 Stdn. mit H J  auf 100—110° erhitzt. Das gebildete Jodid wurde 
mit Zn-Staub +  H J  behandelt u. der KW-stoff mit Dampf abdest. u. mit Pt-Asbest 
in H2 bei 210—215° reduziert. Es entstand der KW -stoff C1,H 22; Kp.7S4 236,5—238°; 
nu20 =  1,4842; D.2°4 0,8912; Mol.-Refr. 53,36 (ber. 53,22); F. —12°. Der gleiche KW- 
stoff entstand bei gleicher Behandlung des Alkohols m it HBr (1,82). Dehydrierung des 
KW-stoffs iiber Pd-Asbcst lieferte ausschlieBlich Diphenyl. 9-std. Erhitzen des o-Cyclo- 
hoxyleyclohexanols mit 4 Voll. H J  (1,92) auf 240—250° lieferte die Fraktionen: Kp. 221 
bis 225° (korr.), nD2i =  1,4663, D.2°, 0,8600 u. Kp. 253—254° (korr.); nD18 =  1,4731,
D.2°4 0,8768 der Zus. C12H22. Die zweite Fraktion ergab bei der Dehydrierung bei 300° 
mit Pt-Kohle in der Hauptsache Diphenyl, neben einem fl. Riickstand, der nach Hydrie
rung den Kp. 225—227° (korr.) u. die Zus. G12H12 hatte. 9-std. Erhitzen von o-Cyclo- 
hexylcyclohexanol mit 3 Voll. H J  auf 260—280° ergab ein Rk.-Prod., aus dem 3 F rak
tionen vom Kp. 200—201°, 223—228° u. 230—234° erhalten wurden. Die erste Fraktion 
verha.lt sich bei der Dehydrierung iiber Pt-Kohle passiv; die Fraktionen 223—228 u. 
230—234°, enthaltend groBerc Mengen Dicydohezyl, liefern bei der Dehydrierung groBe 
Mengen Diphenyl. Der Riickstand nach Abscheiden des Diphenyls wurde bei 210 bis 
220° (Pt-Kohle) hydriert; erhalten 3 Fraktionen: Kp. 193—199°, nn19 =  1,4600; 
210—216°, n D19 =  1,4675, u. 226—228,5°, nD2° =  1,4728 der Zus. C \JI22. Die dritte 
Fraktion nimmt nach den Konstanten eine Zwischenstellung zwisehen 3,3-Dimethyl- 
dicyclopentyl u. Dicyclohesyl ein. Sie diirfte hauptsachlich aus Meihylcydo^entylcyclo-

I

III
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hexan bestehen. — l-CycloJicxyl-2-mdhylcydopenl<mol, CJ2H220 , wurde dargestcllt aus 
2-Methyloyclopentanon u. Cyclohexyl-MgBr. Kp.g 119°; D .16, 0,9684; nn16 =  1,4983; 
Mol.-Refr. 55,15 (ber. 54,74). Durch Dchydratation mit KHSO., boi 180—190° ging der 
Alkohol in den ontspreehenden unges&tt. KW-stoff Cn IJ20, Kp. 228—230° (korr.),
D.184 0,8909, nD18 =  1,4880, Mol.-Refr. 53,06 (ber. 52,75) iiber. Red. des KW-stoffs 
iiber Pt-Kohle bei 200° ergab l-Cyclohexyl-2-methylcyclopentan, Ci2H22; K p.,44 225,5 
bis 227°, nn2° =  1,4701; D.2°4 0,8680, Mol.-Refr. 53,36 (ber. 53,22). — Herst. yon 
D i c y c l o h o x y l .  1. Cyclohexylidencyclohexan wurde bei 220° hydriert. D as Di- 
cyolohexyl ist eine FI. mit dem Geruch eines Erdól-KW-stoffs, Kp.743 235,5—237°; 
nn21 =  1,4785; D.214 0,8856. Dehydrierurg bei 305° iiber Pd-Asbest lieferte Diphenyl.
2. Aus MgBr-Cyclohexyl u. Cyclohexanon wurde 1-Cyclohexyleyolohexanol dargestcllt. 
Ais Nebenprodd. wurden Dieyclohexyl u. andere KondensationBprodd. erhalten. DaB 
Dicyclohexyl hatto den Kp. 237,5—238° (korr.), D.2°4 0,8914, nn20 =  1,4 8 42. 1-Cyclo- 
hexylcyelohexanol liefert beim Erhitzen mit K H S04 auf 180—190° a-Cyclohczencyclo- 
hexan, C12H20; Kp. 238,5° (korr.); Kp.8,5 100°; Kp.10l5105°; D.2°4 0,9086; nD2° =  1,4969. 
Hydrierung bei 220—235° (Pt-Kohle) ergibt Dicyclohexyl, Kp. 237,5° (korr.), F. 3,5—4°,
D.2°4 0,8847, nD2° =  1,4794; Mol.-Refr. 53,24 (ber. 53,22). 3. Aus niehtkrystallin. 
o-Cyclohexyleyclohexanol durch W.-Abspaltung bei 215° mittels K H S04 u. katalyt. 
Red. des Cyelohexencyclohexans bei 220° (Pt-Kohlo) erhaltenes Dicyelohexyl liatte die
D.2°4 0,8945, nD20 =  1,5864, Kp.739 236—237°, F. —12,5°, Mol.-Refr. 53,37. (Chem. J . 
Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 2 (64). 671—80. 1932.) S c h o n f e l d .

W. E. Bachmann, Relative Slabilitdl von Penlaaryldłhanen. II. lieaklionen von 
Pentaarylathanen. (I. ygl. C. 1933. II. 870.) Vf. hat die 1. c. besehriebenen Penta- 
arylathane, (CcH?)3C-CHRR', yerschiedenen Rkk. unterworfen, um dio relativen 
Stabilitaten der Athanbindungen festzustellen. — 1. Alle Pentaarylathane geben, in 
Lsg. erhitzt, eino Farbung, u. das Erscheinen dieser diirfte der Temp. entsprechen, 
bei weleher die Athanbindung gesprengt wird. 0,02-molare Lsgg. in Benzoesaureathyl- 
ester wurden in N-at erhitzt u. die Temp., bei weleher dio Farbung ersehien, fest- 
gestellt. Danach ordnon sich die Pentaarylathane in folgende Reihc (nur Angabe von 
RR'): phenyl-a-naphthyl 85°, di-p-diphenylyl 93°, di-[p-methoxyphenyl] 95°, phenyl- 
[p-methoxyphenyl] 97°, phenyl-p-diphenylyl 98°, di-p-tolyl 99°, phenyl-p-tolyl 102°, 
diphenyl 105°, diphenylen 170°. Die Farbę ist gleichmaBig gelb, ein Zeiehen, daC sie 
von (C6H5)3C herruhrt. Bei schnellem Erhitzen u. Abkiihlen kann die Farbung durch
O oder J  zum Versehwinden gebracht werden. — 2. Bei obigen Tempp. yerlauft die 
Zers.-Rk. iiuBerst langsam, aber bei hoherer Temp. schnell u. vollstandig entsprechend 
dem Schema:

2 (C6Ht)3C*CHRR' — 2 (C8H 6)aC - f  2 CHRR'

(C^HAcictOeH^ R'RCH-CHRR'
Da dio Tetraarylathane unter den Rk.-Bedingungen nicht dissoziieren, ist die Rk. 
irreyersibel. Es wurde in Benzoesaureathylester in N-at 1 Stde. gekoeht, wobei die 
erst gelben Lsgg. ro t wurden. Alle Pentaarylathane waren danach vollig zers., allein 
das Triphenyldiphenylenathan nur zu =/3. — 3. Alle Pentaarylathane, auBer Triphenyl- 
diphenylenathan, werden in sd. Eg. durchH J, ohne oder mit rotem P, schnell u. quantitativ 
wie folgt reduziert: (C,,H6)3C-CHRR' — Y (G-Hj^CH +  CH2RR '. Es handelt sich um 
eine di rek te Spaltung an der einfachen Bindung ohne yorherige Radikaldissoziation. 
Denn erstens ist die Dissoziation in sd. Eg. allein iiuBerst gering; die Red. yerlauft 
mindestens 100-mal so schnell ais die Dissoziation. Zweitens entsteht bei der Rk. kein 
Tetraarylathan (vgl. unter 2). Die stabilisierende Wrkg. der Diphenylengruppe tr itt  
aueh hier hervor, denn Triphenyldiphenylenathan wird durch H J u. P  in sd. Eg. nicht 
gespalten, dagegen yollstandig in Capronsauro (207°). Diphenyldibiphenylenathan 
wird durch HJ-Eg. schnell zu Phenylfluoren reduziert. Weder symm. noch asymm. 
Tetraphenylathan wird angegriffen, selbst bei 207°.

4. Aueh die Rkk. m it fl. Na-K-Legierung (2 : 5), fl. 40°/oig. u. fl. l°/„ig. Na-Amalgam 
ermoglichen einen Verglcich der relativen Starken der Athanbindungen. Die Verbb. 
wurden in A.-Bzl. (1 : 1) in N-at mit dem Metali geschuttelt. Der Rk.-Beginn gab sich 
durch Rotfarbung zu erkennen. Mit l% ig. Amalgam tra t in keinem Fali Farbung ein. 
Mit 40°/„ig. Amalgam gaben Tetraphenyl-a-naphthyl-, Triphenyldi-p-diphenylyl- u. 
Tetraphenyl-p-diphenylylathan in 1—5 Min. Farbung. Die Rk. mit Na-K war in allen 
Fallen schnell (5 Min.). Der Rk.-Grad wurde durch Hydrolyse u. Best. der gebildeten



Triphenylmethari- u. Diarylmethanmengen ormittelt. Triphcnyldiphenylenathan gab 
keine roto, sondom hellbrauno Farbung u. braunen Nd., ferner naeh Hydrolyse kein 
(C6H5)3CH; es wird also nicht gespalten. Hexaphenylathan wird auch durch l°/0ig. 
Amalgam gespalten. Die beiden Totraphenylathane werden durch Na-K gespalten, 
aber in geringerem Grade ais die Pentaarylathane. Die Rk. ist eine direkto Spaltung 
der einfachen Bindung durch das Metali ohne Radikaldissoziation:

(C6H5)3C-CHRR' +  2 Na =  (C6H5)3CNa +  NaCHRR'.
Donn (C0H6)3C reagiert schnell m it l% ig. Amalgam. — 5. Pentaphenylathan reagicrt 
mit Br in k. CS2 sehr langsam, dagegen in Athylenbromid bei 100° in wenigen Min. 
wie folgt: (C6H5)3C-CH(C?H5)2 +  Br2 =  (C„H5)3CBr +  BrCH(C„H5)2. — Die Rkk. der 
Pentaarylathane sind — im Gcgensatz zu dencn der Hexaarylathane — dio einer ab- 
geschwachten Athanbinduńg, aber nicht die von freien Radikalen. Die Starko der 
Athanbindung wird durch die Natur der an den beiden C-Atomen haftenden Gruppen 
stark beeinfluCt. Nach ihrer Fiihigkoit, die Bindung zu schwachen, ordnen sich dio 
Gruppen indieR oihe: a-Naphthyl >  p-Diphenylyl >  p-Methoxyphenyl >  p-Tolyl >  
Phenyl >  Diphonylen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3005—10. Juli 1933. Ann Arbor 
[Michigan], Univ.) LlNDENBAUM.

Louis F. Fieser und Mary Fieser, Iiondensalionen und Jtiiujschlussc in der 
Naphthalinreihe. V. Eine Synthe.se des Phthaloylnaphthols. (IV. vgl. C. 1933. I. 423.) 
Fiir das Kondensationsprod. Ci8H in0 3 aus /J-Naphthol u. Phthalsaureanhydrid haben 
RlECHE u . Mitarbeitor (C. 1932. II. 3092) dio Konst.-Formel I  eines 1,8-Phthaloyl- 
2-naphthols sehr wahrscheinlich gcmacht, besonders durch die Rod. zu einem KW-stoff 
C18H u  u . Reoxydation dcsselben zu einem Diketon C1RHin0 2 (I ohne OH). Nun hat 
F i e s e r  (C. 1931. II. 2459) durch Oxydation von Ci8H i0O3 eine Siiure C10H 10Oa er- 
halten u. dieser Formel II zugeschrieben, weil sio durch weitere Oxydation zur Saure III 
u. Decarboxylierung diesor das Benzophenon-2,2'-dicarbonsauredilacton licferte. Die 
Stellung des oliminierten CO„H wurde aus der Bldg. eines Anhydrids von II gefolgert. 
Wahrend die Bldg. von III m it Formel I gut harmonieren wtirde, ware die Bldg. von II 
durch Oxydation von I  schwer verstandlich (Red. der einen CO-Gruppo). Die Richtig- 
keit der Formel II konnte jedooh wio folgt bewiesen werden: 1. Titrierung m it alkoh. 
KOH bestiltigte dio Gg«r. von 2 C 02H u. 1 Lactongruppe; 2. II wird glatt durch Red. 
von III mit Zn-Staub in alkal. Lsg. erhalten; 3. durch Alkalischmclze wird II zur 
Saure IV reduziert, welehe sich zu der yon S c h o l l  u . B ó t t g e r  (C. 1930. II. 3405) 
beschriobcnen Saure V cyclisieron laBt. — Hiornaoh ist entweder Formel I unrichtig, 
oder die Oxydation von I  yorlauft hochst inerkwurdig. Vff. haben daher versucht, 1 auf 
einem Wege zu synthetisieren, der jeden Zweifel an der Konst. ausschlieBt. Vff. haben 
friiher (C. 1932. II. 2820) gezeigt, daB gowisso 2-a-Naphthoylbenzoesauren durch A1C13 
eyclisiert werden konnen, aber nur unter Wanderung des Phthalsaurerestes. Je tz t wurde 
gefunden, daB sich diese Wanderung vermeiden u. der RingsehluB erleichtern laBt, wenn 
man dio CO-Gruppe reduziert. Tatsachlicli konnen die Chloride der Sauren vom 
Typus VI (im Naphthalinkorn substituiert) leicht u. glatt zu den cycl. Ketonen VII 
kondensiert werden. Vff. bezeichnen den hvpothet. aromat. Grund-KW-stoff VIII ais 

CO— O COjH — -  -
1 i !.

- . - C H - r ^ ^ - C O .H  — C— r " > - C O ,H
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„ Pleiaden“. Die Pleiadćne VII sind glatt zu den Plciadendionen IX oxydierbar. Das 
Oxydationsprod. des l-Methoxypleiadons-(7) war nun ident. mit dem von K napp  
(C. 1932. II. 1296) beschriobenen l,8-Phthaloyl-2-naphtholmethylatlier, womit Formel I 
ais richtig erwiesen ist. Fiir den Verlauf der Oxydation von I  kann eine Erkliirung noeh 
nicht gegeben werden.

V e r s u e h e. Benzhydrol-2,3,2'-tricarbonsaurelactonimid, CJ6H90 4N. Durch E r
hitzen des Anhydrids von II  mit konz. NH4OH. Aus Eg. Nadeln, F. 303—304°. — Di- 
phenylmethan-2,3,2'-tricarbonsdurc (IV), Cł(iH120 6 +  1,5 H20 . I I  in geschm. KOH bei 
ca. 180° eingeriihrt, kurz bis zum Kochen erhitzt, in W. gel., mit HC1 das Mono-K-Salz 
gefallt, dieses in h. W. durch Zusatz von HC1 gel. Aus W. Nadeln, F. ca. 145°, wieder 
fest, dann F. ca. 200° (Anhydrid). Mit CH2N2 der Trimethylester, C^H^Oj, aus verd. 
CHjOH Prismen, F. 79°. Durch Vakuumdest. der Saure das Anhydrid, C16H 10O5, aus 
Xylol Nadeln, F. 202°, 1. in k. Soda. — Anthrachinon-l,5-dicarbonsaure, C10H 8O6. IV 
in konz. H2S04 5 Min. auf 150° erhitzt, mit W. gefallt, Nd. m it konz. H N 03 gekocht, 
aus NH40H  umgefallt. Gelbe Nadeln, F. 399° (Zers.) (vgl. ScHOLL u . Mitarbeiter, 
C. 1929. I. 997). — Anlliron (Anthranol)-l,5-dicarbonsdure (V). Anhydrid von IV mit 
AlCl3-NaCl (5 :1 )15  Min. auf 150° erhitzt, in Eis gegossen, Nd. in Soda gel. usw. Orange- 
rotes Pulver. Wird durch sd. konz. H N 03 glatt zu vorigem oxydiert. — Darst. der 
Sauren VI durch Red. der friiher (C. 1931. II. 2459. 1932 . II. 2820) beschriebenen 
2-Naphthoyl-(r)-benzoesiiuren mit Zn-Staub in verd. NaOH. Bei gróCeren Ansatzen 
inuB mindestens 2 Tage erhitzt werden, damit dio Red. yollstandig ist. Z. B. lieferte die 
2'-Methoxysaure nach nur 20-std. Erhitzen teilweise das in Soda unl. [2'-Methoxy- 
naphthyl-(l')]-[2-carboxyphenyl]-carbinollacton, C19H 140 3, aus A. Prismen, F. 139°. Man 
fallt die alkal. Lsgg. mit Saure, kocht, bis die Ndd. kórnig sind, u. krystallisiert aus Bzl.- 
Lg. um. Neu: 2-[2',3'-Dimethylnaphthyl-(r)-methyl]-benzoesaure, C20HlaO2, Platten, 
F. 254°. 2-[2',6'-Dimetkyl?iaphthyl-(r)-methyl]-benzoesaure, C20H 18O2, mkr. Krystalle, 
F. 218°. 2-[2',7'-Dimethylnaphthyl-(r)-methyl]-benzoesaurc, C20H180 2, Nadeln, F. 211°. 
Das 2'-Mcthoxy- u. 2'-Methylderiv. sind schon 1. c. besclirieben.

Darst. der Ketone VII: Saure VI mit S0C12 bis zur Lsg. erwarmt, SOCl2 im Vakuum 
entfernt, Ruckstand in absol. A. gel. u. wieder vcrdampft, in Nitrobenzol gel., unter Eis- 
kiihlung mit A1C13 versetzt, nach langerem Stehen in Eis W. zugegeben, Nitrobenzol 
abgeblasen, Prod. aus Eg. oder A. umgel., im Vakuum dest., aus A., Eg. oder Lg. um- 
krystallisiert. l-Methoxyplciadon-(7), Ci9H l40 2, gelbe Prismen, F. 160°. Daraus mit 
A1C13 in sd. Bzl. (5 Stdn.) l-Oxypleiadcm-(7), CJ8H 120 2, aus A. hellgelbe Nadeln, F. 232°; 
alkal. Lsg. tief orangen, mit mehr Alkali orangener Nd.; M2S()4-I>sg. hellrot; nach 
langerem Erhitzen mit NH2OH in stark alkal. Lsg. unverandert. l-Acetoxypleiadon-(7), 
C20H I4O3, hellgelbe Nadeln, F. 195°. l-Methylpleiadon-(7), Ci9H l40, farblose Nadeln, 
F" 128°. l,2-Dirndhylpleiadon-(7), C20H 16O, hellgelbe Nadeln, F. 192°. 1,5-Dimethyl- 
pleiadon-(7), C20HleO, hellgelbe Prismen, F. 159°. l,6-JJimelhylpleiado?i-(7), C20H160, 
farblose Nadeln, F. 172°. — l-Methoxy-7-oxy-7-phe.nyl-7,12-dihydropleiaden, C26H20O2. 
Aus l-Methoxypleiadon-(7) u. C6H5MgBr. Aus Eg. Nadelbiischel, F. 186°, im Vakuum 
destillierbar, nicht aeetylierbar. — l-Methylpleiadon-(7) lieferte m it C8H5MgBr einen 
KW-stoff, aus Eg. gelbliche Nadeln, F. 237°. — Darst. der Diketone IX (Phthaloyl- 
naphthaline) aus den Ketonen VII mit Na2Cr20 , in sd. Eg. (21/, Stdn.); in W. gegossen, 
Nd. mit Soda digeriert, aus Eg. umkrystallisiert. l-Methylpleiadendion-(7,12), C19H120 2, 
gelbliche Nadeln, F. 183°. l,2-Dimethylpleiadendion-(7,12), C20H14O2, gelbliche Nadeln, 
F. 175°. l,5-Dimethylpleiadendion-{7,12), C20H14O2, hellgelbe Nadeln, F. 179°. 1,6-Di- 
melhylpleiadendion-(7,12), G,0H14O2, farblose Platten, F. 241°. l-Methoxypleiaden- 
dion-(7,12), gelbe Prismen, F . 204°, ident. mit dem Phthaloylnaphtholmethylather von 
Knapp. Die Loslichkeit dieser Diketone in A. wird durch Zusatz von Alkali merklich 
erhóht. — Verb. C31/ /220 2. Aus 1-Methylpleiadendion u. C6H5MgBr. Enthalt nach der 
Analyse 2 H  weniger, als zu erwarten. Aus Eg. gelbliche Nadelbiischel, F. 183—184°. 
Acetylderiv., C33H240 3, aus A. Nadeln, F. 212°. (J. Amer. chem. Soc. 55 . 3010— 18. 
Juli 1933. Cambridge [Massach.], Harvard-Univ.) LlNDENBAUM.

De W itt T. Keach, Synthese. der a-Naphthylessigsaure. Dieselbe bestcht in der 
Oxydation des nach TlFFENEAU u. D AU DEL (C. R. hebd. Seanccs Acad. Sci. 147  [1908]. 
678) leicht zuganglichen a-Allylnaphthalins. Der F. der Saure wurde zu 106° gefunden, 
wahrend in der Literatur 131° angegeben wird. — a -Naphthylessigsaure. Gemiseh von 
20 g a-AHylnaphthalin in 1200 ccm 95°/0ig. A. u. 5 g Na-Acetat in 50 ccm W. im Kalte- 
gemisch gekiihlt, Lsg. von 150 g KMnO, in 3,25 1 W. eingeriihrt, nach beendeter Oxy- 
dation abgesaugt, Lsg. auf Vio cingeengt, noch alkal. mit A. extrahiert u. mit konz. HC1

1
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gofallt. Rohausbouto 43%. Nadoln, F. 106°. — Der A.-Extrakt lieferto ais Nebenprod. 
etwas [a-Naphthylmethyl]-dthylenglykol, C1()H7 • CH= • CH(OH) ■ CH; ■ OH, aus 30°/oig. A. 
Prismcn, F. 110°. (J . Amer. choin. Soc. 55. 2974—75. Juli 1933. New Haven [Connoct.], 
Yale-Univ.) _ L in d e n b a u m .

K. H. Ti Pfister, Alkylierung von a-Naphiholorange. Bemerkungen zur Arbeit 
von S l o t t a ,  F r a n k e  u . H a b e r l a n d  (C. 1933. I. 1777) ohne neue experimentelle 
Angabcn. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1052. 2/8. 1933. Summit, N . J .)  B e h r l e .

Y. Sugii und H. Shindo, Uber Di-p-tolylencxyd. Vff. haben 2,2'-Dioxy-5,5'-di- 
methyldiphenyl m it der 3-fachcn Menge ZnCL 1—l 1/, Stde. auf 270—280° erhitzt, mit 
W. u. NaOH vorsetzt, mit Dampf dest. Im Dcstillat schieden sich Krystallo ab, aus 
verd. A. Schuppcn, F. 64°, wl. in W., sonst 11.; Analyse stimmend auf CuH120 ( I). Da 
2,2'-Dioxydiphenyl unter denselben Bedingungen Diphenylenoxyd liefcrt, sollte Di-p- 
tolylenoxyd vorlicgen. Abcr dieses soli nach Literaturangaben bei 166° schm. u. in A- 
wl. sein. — Vff. haben I  m it Cr03-Acetanhydrid unterhalb 50° oxydiert u. eine einbas. 
Saure (II) erhalten, Nadeln, F. >270°, wl. in W., sonst 1. Nicht analysiert, sondem mit 
CH2N, ubergefiihrt in den Methylcster, aus verd. A. Schuppen, F. 103°; Analyse 
stimmend auf Cn Hi20 3. Wurdo die Oxydation bei 100° ausgcfiihrt, so entstand haupt- 
sachlich eine zweibas. Saure (III) u. nur wenig II, welche m it A. entfernt wurde. III 
bildete Nadeln, F. >270°, wl. Rcinigung schwiorig, daher nicht analysiert, sondern mit 
CH2N2 ubergefiihrt in den Dimethylester, aus CR3OH, F. 167°; Analyse stimmend auf 
C10/ / 12O5. — II u. III wurden m it konz. HC1 im Rohr 4 Stdn. auf ca. 300° erhitzt, mit 
KOH alkalisiert, mit Dampf dest. Aus den Destillaten schieden sich Krystalle aus. 

-s. I I  lieferto Nadeln (aus A.), F. 44°, wahrscheinlich das von M ayer
i | * sj u. K r ie g e r  (C. 1922. III . 621) beschricbene 3-Methyldiphenylen-

, i .  J. j J  oxyd (Bozifferung nach nebenst. Formel); wegen zu geringer Aus-
beute nicht analysiert. III lieferte Diphenylenoxyd, aus verd. A. 
Schuppcn, F. 84°. Danach ist I  zweifellos Di-p-tolylenoxyd (3,6-Di- 

methyldiphenylenoxyd). II ist 3-Methyldiphenylenoxyd-6-carbonsaure, u. III ist Di- 
phenylcnoxyd-3,6-dicarb<msaure. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 97—99. Juni 1933. 
Tokyo, Uniy. [Orig.: japan. Ausz.: dtsch.]) LlNDENBAUM.

B. Oddo, Uber die Einwirkung von Halogenalkylen auf Indolylmagnesiumverbin- 
dungen. Serie II. XVI. Mitt. in der Pyrrol- und Indolreihe. (XV. vgl. C. 1932. II. 874.) 
Bezugnohmend auf eine Arbeit von H o s h i n a : „Uber eine neuo Synthese von Indole- 
ninen“ (vgl. C. 1933. I. 1620) erhebt Vf. Anspruch auf die Prioritat in der Unters. 
der Rkk. zwischen Halogenalkylen u. Indolylmagnesiumverbb. (Gazz. chim. ital. 63. 
234—35. April 1933. Pavia, Univ.) F i e d l e r .

B. Oddo und C. Alberti, Synthese von a,f}-Dialkylindolen. Serio II. XVII. Mitt. 
in  der Pyrrol- und Indolreihe. (XVI. vgl. vorst. Ref.) Vff. beschreiben eine neuo 
Methode zur Herst. von a,/S-Dialkylindolen durch Erhitzen von a-Methylindol mit
Alkalialkoholaten im EinschluBrohr. Die Rk. laBt sich weder auf das Indol selbst,
noch auf seino in /3-Stellung methyliorten Homologen ausdehnen. 2,3-Dimethylindol, 
durch 10-std. Erhitzen von 2-Methylindol mit Na-JIethylat im EinschluBrohr auf 210 
bis 220°. Blattchen, F. 102—103°. — Pikrat, C10H „N  +  C,H2(0H)(N02)3, rotbrauno 
Nadeln, F. 156—157°. — 2-Metliyl-3-athylindol, C11H j3N , durch 10-std. Erhitzen von 
2-Methylindol mit Na-Athylat im EinschluBrohr auf 210—220°. Hellgelbes óliges Prod., 
Kp. 287—290°. — Pikrat, CuH i3N +  C6H2(0H)(N02)3, rotbraune Nadeln, F. 148—150°.
— 2-Methyl-3-propylindol, Ci2H ]5N, analog aus 2-Mothylindol u. Na-Propylat. Orange- 
gelbes Ól, Kp.80 200—202°. — Pikrat, C12H15N +  C6H2(0H)(N02)3, braune Tafelchen,
F. 132—133°. — 2-Methyl-3-n-butylindol, C13H 17N, analog aus 2-Methylindol u. Na- 
Butylat. Orangegelbes Ol, Kp.80 2 20—222°. Pikrat, C13H ,7N +  CaH2(0H)(N02)3, rot
braune Nadeln, F . 134—135°. — 2-Melhyl-3-sek.-butylindol, C13H17N, analog aus 
2-Methylindol u. Na-sek.-Butylat. Dunkelgelbes Ol, Kp.IS 188—192°. — Pikrat, 
C13H17N +  CaH2(0H)(N02)3, rotbrauno Nadeln, F . 139—140°. — 2-Methyl-3-isoamyl- 
indol, C14H 19N, aus 2-Methylindol u. Na-Isoamylat. Rotes Ol, Kp.0o 222—224°. — 
Pikrat, C14H19N C6H2(0H)(N 02)3, dunkelbraune Nadeln, F .  147—149°. (Gazz.
chim. ital. 63. 236—42. April 1933. Pavia, Univ.) F i e d l e r .

O. Sohmitz-Dumont, K. Hamann und K. H. Geller, Uber die Konstilution 
dimerer Indole. In Fortsetzung friiherer Arbeiten (C. 1933 .1. 1288) unterziehen Vff. das 
Dinitrosodiindol (IV) u. Nitrosoacetyldiindol (VIII) einer naheren Betrachtung, u. 
bringen don Beweis der cc,/S-Verknupfung des Diindols (II). Nach Formel II ist nur ein 
Monoacylderiv. (III) moglich, da nur die bas. NH-Gruppe im Indolinring B acylierbar
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ist. Im Dinitrosodiindol (IV) sind beide NH-Gruppen substituiert. Das Vorliandensein 
zweier intakter NH-Gruppen sprioht gegon I. — Durch alkoh. Kali u. Na-Alkoholat 
erleidet Dinitrosodiindol Umwandlung in 2 Riehtungen: 1. Abspaltung beider NO- 
Gruppen unter Bldg. yon u,f}-Diindolyl (V) — Stammsubstanz des Indirubins. — Aus V 
entsteht mit HNO, Isonitroso-a.,p-diindolyl (VI). Charakterist. Umlagerung fiir in 
1,3-Stellung nichtsubstituierte Indolderiyy. — VI gibt in Aeetanhydrid gel. eine Diacetyl- 
verb. — Die tautomere Struktur VII ist fur das Isoilitroso-a,/3-diindolyl auf Grund 
seiner Eigg. ebenfalls moglich. — 2. A ustritt der NO-Gruppo des Indolinringes B unter 
Dehydrierung desselben u. Wandern der anderen NO-Gruppe in die /3-Stellung des 
Indolringes A unter Bldg. von Isonitroso-a,j?-diindolyl (VI). Analogc Umlagerung findet 
beim Nitrosoacetyldiindol (VIII) unter Bldg. yon VI statt. Aus IV erhalt man dureh 
Eliminierung der NO-Gruppe des Indolringes A Mononitrosodiindol. Im Gegensatz zum 
Dinitrosodiskatol erleidet Dinitroso-di-(7-methylindol) dureh alkoh.Kali u. Na-Alkoholat 
ebenfalls Umlagerung. — Isonitroso-a,j?-dimdolyl ist m it dem Oxim des Indolylindolcms 
(IX) (Indoxylrot) ident. Durch Red. yon VI mit Natriumhyposulfit erhalt man einen 
auBerst luftempfindlichen Stoff, der nacli Aeetylierung desselben ais das Monoacetyl- 
deriv. des fl-Amino-tx,ft-diindolyls (X) isoliert werden konnte. Prod. X lafit sich durch 
Einw. von H N 02 in Indozylrot (IX) umwandeln. — Vff. diskutieren noeh die Moglich- 
keit des hydrierten Indolringes A, wie FormelXI (fiir T U I) zeigt, was jedoeh m it dem 
Verh. gegen alkoh. Kali nicht in ‘Obereinatimmung zu bringen ist. — Die Dimerisation 
des Indols u. seiner in a-Stellung nicht substituierten D eriw . yollzieht sich, wio 
aus Konst.- Formel I I  heryorgeht, unter Wanderung eines a-standigen H-Atoms. 

asymm. Athylenderiw. vom Typus des a-Methyl-styrols oder Indens.
NH

Vgl.

.11 N

CH,

I I

N-NO II
NH

NH  
OCCHj NH

N-NO

N-CO-CILNH
V e r  s u C h e. Dinilrosodiindol, ClcH120 2N, 

bis 162° (Zers.); in konz. H2S04 braun. — Nitrosoacetyldiindol, 
Krystalle aus Aeetonitril, F. 126—128° (Zers.), in konz. H2S04 gelbbraun.

4 (IV), Nadelehen aus Aceton, F. 160
......  ‘ '  :  (VIII)

Nitroso-
c 18h 15o ,n ,
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bcnzoyldiindol, C23H „ 0 2N3, Krystalle aus Acetonitril, F. 150—151° (Zers.), in konz. 
H2S 04 yiolettschwarz. — Dinitrosodi-(7-mdhyl)-indol, CI8H10O2N4; Nadelchen aus 
Aceton, F. 127—-129° (Zers.), in konz. H2SO,, rotbraun. — Ńitrosoacelyldi-(7-methyl- 
indol), C,0H19O2N3, aus Acetonitril, F. 127—129° (Zers.). — Dinitrosodiskatol, 
C]sH1i10 2Is4; Nadelchen aus Aceton, F. 134° (Zers,), in konz. H2S04 violettblau, dann 
kirschrot. — Nilrosoacdyldukalol, C20H19O2N3; durch F&llcn der alkoh. Lag. mit l i20 
geroinigt, F. 07—69° (Zers.). Darst. aus don entsprechcnden Diindolcn bzw. ilircn 
Deriw . in Eg.-Lsg. m it NnN02. — Mononilrosodiindol, C16H ,3ON3. W&rzchcn nus 
Ligroin, F. 121—122°, in końz. H2S 04 orangegelb. — D arst.: Durch langeres Erhitzen 
der alkoh. Lag. u. Fiillen mit łf20 . Nd. mit Ligroin aufnehmen u. von ausgeschicdcncm 
Harz abgioBen. — Mononitrosodi-(7-meihylindpl), C1sHi,ON3, Nadelchen aus Bzl.,
F. 170° (Zers.), in konz. I12S04 rot. — Mononitrosodiakalol, C^Il^O N j, Tafolehen aus A.,
F. 145—146° (Zers.), in konz. H2S04 amethystfarben. D arst.: Aus der Dinitrosoverb, 
durch Erhitzen in alkoh. Lsg. — Best. der Nitrosamingruppen nach LKHM8TEDT 
(C. 19 2 8 . I. 385) unter gowissen Abanderungen (vgl. Original). Umwandlungen der 
Nitro8ovcrb.: Dinitrosodiindol (IV) unter Stickstoff mit alkoh. Kali behandeln u. dio 
filtriorto Lsg. mit 1120  f&llcn. Nd.: a.fl-lJiindolyl, Ci0H ,6N2 (V); aus Bzl., F. 204—20G°.
— F iltra t: Das daraus mit HC1 gefallte Isonitroso-a,/i-diindolylhydrochlorid wird in 
verd. NaOH gol., filtriert u. die Bnse mit C02 abgeschieden. — Isonilroso-a,P-diindolyl, 
C |ril l ltDN3 (VI), aus Acetonitril, Zers.-Punkt 242—243°. 2 Krystallformen. LI. in 
Alkalicn mit orangeroter, in verd. Sauren mit violettroter Farbę. In konz. H2S04 blau- 
griin, beim Verdiinnen mit Eg. orangerot. Bessere Ausbeute von Lłonitroso-a,/)-diindolyl 
durch Behandeln von IV mit Na-Alkoholat. Darst. wie oben. — Diacetylisonitroso- 
a,p-diindolyl, C20H1S0 3N3, Nadelchen, aus Acetonitril, F. 214—215° (Zers.). In konz. 
ł I 2S04 orangerot, mit Eg. verd. hellorange. Mit konz. HC1 Abspaltung der Acetyl- 
gruppen. Aus Isonitroso-a,/?-diindolylhydrochlorid durch Erwarmen mit Acetnnhydrid
— VibenzoyUmnilroso-a,P-dińulolyl, C^lIjnOjN^ Niidelchen aus Pyridin, F. 228—229°. 
Darst.: Nach SCHOTTEN-BAUMANN. Isonitroso-a,(i-diindolyl aus a,/?-Diindolyl: Dio 
Eg.-Lsg. mit konz. HCl u. N aN 02 vcrsetzen u. aus dem ausgcfallenen Hydrochlorid mit 
Bicarbonat dio B ase freimachen, F. 241° (Zers.). Idcnt. mit VI. Isonitroso-a,/?-diindolyl 
durch Oximierung von Indoxylrot: Die alknl. A.-Lsg. mit konz. NH,OH-Lsg. versetzen; 
nach dem Verdunncn mit H20  fiillt das Oxim durph Einleiten von C02 aus. Zers.- 
Punkt 242—243°. Ident. mit VI. tlberfiihrung von VI in Indoxylrot. Dio alkal. Lsg. 
der Isonitrosoverb. mit Natriumhyposulfit versetzen. p-Amino-<x,p-diindolyl schcidct 
sich in Nadelchen aus. Sehrzersotzlieh. Eg.-u.A.-Lsg.violettblau. Inkonz.H 3S04dunkel- 
grlin, mit Eg. verd. violett. Acctylderiv. X, CISH15ON3, durch Eintragen in Acetanhydrid, 
Mit K2C03-Lsg. behandeln u. abgeschicdeno >1. aus wss. A. umkrystallisieren, F. 200 
bis 201“ (Zors.). — Dio Eg.-Lsg. von X mit konz. N aN 02-Lsg. yersetzen, mit H20  vcrd. 
u. alknl. machen. Aus der filtrierton Lsg. nach dem Sattigen mit C02 das Indoxylrol 
fiillen, F .211—212°(Zcrs.), ausAcctonitril. Mischschmelzprobo.—Einw. yonNa-Alkoholnt 
auf Dinitrosodi-(7-methylindol) bzw. nlkoh. Kali auf Nitrosoacetyldiindol (VIII). Vgl. 
Umwandlungen der Dinitrosoverb. Der Nd.: rj.,f]-I)i-(7-methylindolyl), Ci8H 10N2. Aus 
Bzl., F. 204—205° (Zers.), bzw. Acetyldiindol (III), F. 157—158°. Aus dcm Filtrat 
hintcrbleibt nach dem Sattigen mit C02 Isonilro8o-cr.,P-di-(7-melhylindolyl), C18H15ON3. 
Blattchen nus Acetonitril, F. 244—245° (Zers.), bzw. Isonitroso-a,/?-diindolyl (VI),
F . 242°. Mischschmelzprobo. (Liebigs Ann. Chem. 504 . 1— 19. 10/7. 1933. Bonn,
Univ.) " KALTSCHMITT.

Fritz Wrede und Gerhard Feuerriegel, Ober eine Ilealdion des Tryptophans 
mit Acdylchlorid. (Vgl. C. 1933 . II. 1183 u. friiher.) Vff. habon durch Einw. von Acetyl- 
ehlorid auf 1-Tryptophan eine Verb. C13H 120 2N2 erhalten, welehe zugleieh die Eigg. 
eines tertiaren Amins u. einer Carbonsiiure aufweist. Da sie ferner nicht acylierbar ist, 
darf man annehmen, daC beido N-Atome tertiar sind. Vff. schreiben daher der Verb. 
nebonst. Konst.-Formel zu u. bezeichnen sie ais N ,N '-Athenyltryptophan. Die Verb. ist 
nicht mehr opt.-akt., offenbar infolge Kacemisierung wahrend der Darst.

V e r s u c h e .  N,N'-Athenyltryplophanchloroaurat, (C13H 130 2N2)AuCl4. 2 g 1-Tryp-
p __ prT ___ prr pA TT tophan, 20 ccm Eg. u. 10 ccm CH3-C0C1 im Rohr
n 2 , ' 2 2 Stdn. auf 100° erhitzen (ófters schiitteln), im
CH Vakuum verdampfen, m it 15°/0ig. HCl ausziehen,
| t  r /p o - 1__vr mit HAuCl4-Lsg. fallen, zuerst fallende Schmiercn

«  entfernen. Aus A. +  verd. HCl +  HAuC14, dann
verd. HC1-HAuC14 gelbbraune Krystalle, F. 179° (Zers.). — Chloroplatinat, (C13H 130 2N2)2
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PtCl,. Vorigcs in W. mit H3S zers., F iltrat mit H 2PtCl4 fallen. Gelbe Krystalle, Zers. 
ca. 240°. — N,N'-Athenyltryptophan, C13H 120 2N2. Vorvoriges mit HjS zers., F iltrat im 
Vakuum einengen. Haarfeino, gelbe, wasserhaltige Nadelehen, nach Trocknen F. 202°, 
zwl. in k., leichter in h. W., wl. in A., unl. in A., 11. in NaOH, aber uni. in Soda, sehr 
bestŁndig gegen sd. HC1, durch h. NaOH langsam zers. Wss. Lsg. laekmussauer. — 
Ag-Salz, CJ3Hu 0 2N2Ag. In h. W. lósen, 0,1-n. NaOH, ein Tropfchen NH4OH, dann 
AgNOj-Lsg. zugeben. Hellgelb, amorph, 11. in NH4OH. — Amid, C13Hi3ON3. Mit 
SOClj auf ca. 50° erwarmen, nach Lsg. im Vakuum yerdampfen, unter Kiihlung mit 
10%ig. NH4OH yersetzen. Bei ca. 180° zu dunkler M. zusammensinternd, wl. in W.,
11. in A. — Der mit CH2N2 sich bildende Methylester konnte nieht krystallisiert erhalten 
werden. (Ber. dtach. chem. Ges. 6 6 . 1073—76. 2/8. 1933. Greifswald, Univ.) L in d e n b .

Q. Mingoia, Ober die Acylierung des Pyrazols. II. Mitt. in der Pyrazolreihe. 
(I. vgl. C. 1931. II. 2324.) Die Rk. zwischen Magnesylpyrazol u. Saurechloriden wird 
auf weitero Saurechlorido ausgcdehnt. N-Propionylpyrazol, C,H„ON2, durch 10-std. 
Erhitzcn von Magnesylpyrazol u. Propionylchlorid in ath. Lsg. auf dem W.-Bad; ent- 
steht in besserer Ausbeute in Abwesenheit von A. u. durch 4-std. Erhitzen auf 90—100° 
im EinschluBrohr. Oliges Prod., K p .48 149—150°. Pikrał, C12Hu 0 8N5, gelber kry- 
Btalliner Nd., schm. nieht, sondern verbrennt heftig beim Erhitzen. — N-Propionyl- 
pyrazol zerfallt boi kurzem Erhitzen mit 10°/oig. KOH in Pyrazol u. das Na-Salz der 
Propionsdure. — N-Chloraeelylpyrazol, C6H 50N 2C1, aus Magnesylpyrazol u. Chloracetyl- 
chlorid durch 4-std. Erhitzen auf ca. 100° im EinschluBrohr. Gelbes, Oliges Prod., 
Kp.S2 170—172°. Beim Erhitzen mit Alkali in verd. wss. Lsg. wird Chlor aus der 
Seitenkette abgespalten, u. duroh Vcrscifung der Verb. entsteht Pyrazol. N-Chlor- 
acctylpyrazol reizt zu TrŁnen u. greift die H aut stark an. — N-Athoxalylpyrazol, 
CjHjOjNj, durch 10-std. Kochcn von Magnesylpyrazol mit Ałhozalylchlorid in wasser- 
freiem A. unter RliokfluB. Kp . 18 155—156°. — Pikrał, C^HjjOjoNj, gelbe Krystallo,
F. 100°. (Gazz. chim. ital. 63. 242—47. April 1933. Pavia, Univ.) F ie d l e r .

Y. Tam am ushi, Ober Sdurechloride, Ester und Sdureanilide der Imidazol-4,5-di- 
carbonsdure und ihrer Methyl- und Phenylhomologen. (Vgl. C. 1933. II. 708. 709.) Uber 
dio Baaizitat genannter Sauren vgl. C. 1928. II. 2558. Von der Imidazol-4,5-dicarbon- 
saure u. ihrem 2-Phenylderiv. konnten keine Saurechlorido erhalten werden. — 2-Melhyl- 
imidazol-4,5-dicarbonsaure-5-chlorid, CaH60 3N2Cl. Aus der Saure mit h. Gemisch von 
PC15 u. P0C13. Platten, F . >300°, unl. in W., A., A., Chlf. — Die Veresterung der Imid- 
azol-4,5-dicarbonsaure gelang nieht, ubereinstimmend mit F a r g h e r  u . PYMAlj, (J .  
chom. Soc. London 115 [1919]. 217). — 2-Methylimidazol-4,5-dicarbonsauredidthylesler,
C.oHnOiNjj. Aus der S&ure mit 5°/0ig. alkoh. HC1. Nadeln, F . 8 8 °, 1. in W., A. usw. 
Hydrochlorid, C10H 15O4N2Cl, Nadeln, Zers. 187°, 1. auBor in A. — 2-Phenylimidazol-
4,5-dicarbonsauredidthylesler, C15H 150 4N2, H 20 . Analog. Nadeln, F . 120°, wasserfrei 
190°, wl. in W., A. — Imidazol-4,5-dicarbonsaure u. ihr 2 -Methylderiv. liefern mit Anilin 
unter Abspaltung eines C02H die 4-Carbonsaureanilide, wie sehon obige Autoren 
gefunden haben. — 2-Melhylimidazol-4,5-diearb<msauredianilid, CI8H i60,N 4. Aus 
obigem Saurechlorid m it Anilin. Nadeln, F . 298°, wl. Wird duroh 20°/oig. HC1 bei 180° 
zur DicarbonsSuro (Zers. 274°) hydrolysiert. Vf. vermutet, daB das COC1 dieselbe 
Stelle (5) einnimmt wie das C02H, welches zur Anilidbldg. unf&hig ist. (J . pharmae. 
Soc. Japan 53. 100—03. Juni 1933. [Orig.: japan. Ausz.: dtsch.]) LlNDENBAUM.

G. B. Crippa, Ober das chemische Verhalten der o-Aminoazoderivate. Beitrag zur 
Kenntnis der Chinoxaline und der N-Arylidoimidazole. Nach dem Verh. der o-Amino- 
azoverbb. gegen verschiedene Reagonzien, wie Phthalsaureanhydrid, Oxalsaure, Ketono
u. Aldehyde, kann man diese Rkk. in 3 Gruppen einteilen. 1. Kondensation der Base 
mit dem Reagens mittels der Aminogruppo u. Abspaltung der Azogruppe. 2. Auf- 
spaltung der Azobindung unter Bldg. eines heteroeyel. Sechsringes mit 2 N-Atomen. 
Diese mit Ketonon eintretende Rk. wurde vom Vf. ais prakt. Methode zur Darst. von 
Chinoxalinen vorgeschlagen. 3. Umwandlung dor Azobindung in eine einfache unter 
Bldg. eines heteroeyel. Funfringes m it 2 N-Atomen, was bei Behandlung der o-Amino- 
azoverbb. mit Aldehyden eintritt u. zu N-Arylido-C-alkyl(aryl)benz(naphth)imidazolen 
flihrt. f}-[Naphthyl-(2)]-naphtho-(l,2)-chinoxalin, C22H 14N 2 (I), durch Erhitzen von 
Benzolazo-fi-naphthylamin mit Methyl-fi-naphthylketon auf dem Olbad, erst 40 Min. 
auf 165—170°, dann 10 Min. auf 180°, unter Zusatz von wenigen Tropfen konz. HC1 
ais Katalysator. Strohgelbe Krystalle, F. 162°. Gibt mit konz. H 2S 0 4 eine dunkel- 
yiolette Farbung. — fl-[Naphthyl-(l)]-naphtho-(l,2)-chinoxalin, C22H 14N2 (II), entsteht 
analog der yorigen Verb. mit Methyl-«-naphthylketon. Strohgelbe Nadeln, F. 161,5°. — 

XV. 2.  ̂ 1 1 2
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VI
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a-Methyl-P-phenylnaphtho-{l,2)-chinoxalin, C19H ł4N2 (III), durch 4-std. Erhitzen von 
Benzolazo-@-naphthylamin mit Phenylathylketon unter Zusatz von 2—3 Tropfen konz. 
HC1 bis auf 210°. Strohgelbe Nadeln, F. 121°. AuBcr dieser Verb. wurden geringo 
Mengen eines in Bzl. unl. Prod. voin F. 280° erhalten, das noch nicht niiher unter
sucht wurde. — rx.-Styryl-ft-phenyl?mphtho-(l,2)-chinoxalin, C26H 18N2, durch ca. 10-std. 
Erhitzen von a-Methyl-p-phenylnaphtho-{l,2)-chinoxalin m it Benzaldehyd auf 220:—240°. 
Hellgelbe Krystalle, F. 166°. Gibt mit konz. H 2S04 eine intensiv blaugriino Fiirbung. — 
a.-[p-Mdhyhtyryl\-(3-phenybiaphtho-(l,2)-chinoxalin, C27H 2(>N2, analog der vorigen Verb. 
aus cr-MeJhyl-p-phenyl7iaphtho-(l,2)-chinoxalin mit p-Toluylaldehyd. Krystalle, F. 178°.
— l-Anilino-2-methylnaphtho-(l,2: 5,4)-imidazol, Ci8H 15N3 (IV), durch Behandeln von 
Benzolazo-JS-naphthylamin m it Brenzlraubensaure, erst in der Kalte, dann durch Erhitzen 
auf ̂ cm  Olbad auf ca. 120°. Krystalle, F. 237° (vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 
395. 2350). Beim Neutralisieren der alkal. Rk.-Fl. m it HC1 werden geringe Mengen 
einer Substanz yon saurem Charakter erhalten, der yielleicht die Formel V zukommt. — 
N,N'-Diphenylinobis-[C-phenylnaphtho-(l,2)-imidazol], C4eH 32N6 (VI), durch ca. 1 -std. 
Erhitzen von p,p'-Azodiphenylbis-{S-naphthylamin (vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 54 
[1921]. 2191) m it Benzaldehyd u. etwas Essigsaure auf dem Olbad auf 145°. Pulver,
F . 245°. Gibt mit konz. H 2S04 eine erst griine, dann gelbbrauno Farbung. — N,N'- 
Diphenylinóbis-[C-o-nitrophenylnaphtho-(l,2)-imidnzol], C48H 30O4NB, analog der yorigen 
Verb. durch Erhitzen mit o-Nitrobenzaldehyd auf 180°; F . 260°. Farbt konz. H 2S04 
intensiy griin. Aus der Lsg. fiillt ein roter Nd. (Gazz. chim. ital. 63. 251—61. April 1933. 
Pavia, Univ.) F ie d l e r .

E. Gottesmann, Ober ein neues Kondensaticmsmiltel zur Darstellung von Betizo- 
y-pyroren und ihren Derimlen, sowie iiber die Wirkungsweise der Sulfoessigs&ure bei Acety- 
lierungen. Die Kondensationen Arylsalieylsauren— >- Dibenzo-y-pyrone, /?-[Aryloxy]- 
acrylsauren — >- Benzo-y-pyrone u. /3-[Aryloxy]-propionsauren — y  Benzo-y-pyranone 
wurden bisher m it den yersehiedensten Agcnzien durchgefuhrt. Vf. hat ein neues Agens 
aufgefunden, welehes alle obigen Kondensationen bewirkt u. aus einem Gemisch yon 
Acetylchlorid m it !ji0 seines Gewichts an konz. H 2S04 besteht. H 2S04 kann durch 
HC1Ó4, Acetylchlorid durch andere Saurehalogenide oder -anhydride ersetzt werden, 
aber Acetylchlorid ist wegen seines niedrigen Kp. yorzuziehen. Das neue Mittel liefert 
bei einfacher Arbeitsweiso u. in kiirzester Zeit sehr reine Prodd. mit meist quantitativer 
Ausbeute. Vf. beschreibt die Synthese einiger Xanthone, Chromone u. Chromanone. 
Die geringen Ausbeuten an Chromanonen (nicht iiber 25°/0) sind m it der weniger 
giinstigen raumlichen Lagerung des C02H in der gesatt. Seitenkette der /J-[Aryloxy]- 
propionsauren zu erldaren. Die fiir die Synthese des Chromons erforderliche fi-Phenoxy- 
acrylsaure wurde erstmalig durch Anlagerung von Na-Phenolat an Propiolsaureester 
Synthetisiert. — Bei dem Vers., o-Benzoylbenzoesaure zu Anthrachinon zu cyclisieren, 
yersagte das neue Agens. Dies ist auffallend, weil bei Verwendung von konz. H 2S04



1933. H . D . Or g a n ib c h e  Ch e m ie . 1683

ais Kondensationsmittel kein Unterschied zwischen den Rkk. Phenylsalicylsaure — y  
Xanthon u. o-Benzoylbenzoesaure — >- Anthrachinon besteht. Man muB annehmen, 
daB das neuo Agens hauptsachlick zur SehlioBung yon pyronartigon Ringen befahigt 
ist. — Das wirksame Prinzip des neuen Mittels ist eine Sulfoessigsiiure-Aceiylchlorid- 
Additicmsverb., was Vf. an Hand der Literatur u. seiner eigenen Unterss. ausfubrlieh be- 
griindot. Bei langerem Koohen der Arylsalicylsauren mit Acetylchlorid allein bilden sich 
nur Spuren von Xanthonen.

V e r s u c h e .  Xanthon, 4-Methoxyxanthon u. 1,2-Benzoxanthon. 1 g Phenyl-, 
[o-Methoxyphenyl]- u. /J-Naphthylsalieylsaure mit Gemiseh von 10 ccm CH3 -C0C1 u.
5 Tropfen H2S04 ca. 5 Min. am absteigenden Kiihler erhitzt, so daB das meiste CH3-COCl 
abdestillierte, Rest unter Kuhlung mit W. yersetzt, h. Lsg. mit h. W. gefallt. — Di- 
zanlhon, C20H 10O4. Ebenso aus 4,6-Diphenoxyisophthalsaure; 15 Min. unter RiickfluB 
gekocht. Vgl. E c k e r t  u. S e id e l  (C. 192 2 .1. 139). — 9,10-Dioxydixanthon, C20H 10O?. 
Aus p-Diphenoxydioxyterephthalsaure wio vorst. Krystalle dea Diacetylderiy. mit 
CH3-C0C1 u. A. gewaschcn, in konz. H 2S04 gel., in W. gegossen, leuchtend rotes Prod. 
aus Anilin umkrystallisiert. — cis-ft-Phenoxyacrylsaurc, C6H50  • CH : CH • C02H. 24 g 
CaHs0Na am Kiihler mit 20°/oig. ath. Lsg. von 20 g Propiolsaureathylestcr yersetzt, 
noch 15 Min. gekocht, mit HC1 angesauort, iith. Schieht mit 5°/oig- KOH u. W. ge- 
waschen usw., Ester mit 50°/oig. KOH bei 40° 3 Stdn. geschiittelt, mit HC1 gefallt. 
Aus Lg. Prismen, F. 129°. H2S04-Lsg. schwach gelb (Zers.). K-Salz, C»H,03K, 
Nadelchen. — Chromem, C9H 60 2. Vorigo mit CH3 -C0C1-H2S04 am absteigenden 
Kuhlor gekocht, Rest. des CH3 -C0C1 m it Luft abgeblasen, unter Kuhlung H 2S04 zu- 
gegeben, in W. gegossen. Aus PAe. Nadeln, E. 58°. — Phenoxyfumarsaure, ć 10H 8O5. 
Aus Bromfumarsauremethylestcr u. C„H5ONa wic oben; Ester m it 50°/oig- KOH wio 
oben yerseift. Aus W., F. 216°. •— Chromon-2-carbcmsdure, C10H 6O4. Aus voriger wie 
oben; nach Abdest. des CH3-COCl mit W. yerd. Nadeln, F. 260°. — Chromanon, 
C„H80 2. A u s /?-Phenoxypropionsauro; 15 Min. gekocht, mit W. yerseift, m it Soda 
alkalisiert u. ausgeathert. — Hydrochinon-O-mmuipropionsdure, HO • C0H4 • O ■ CH2 • CH2 • 
C02H. In  h. Lsg. von Hydrochinon in konz. KOH Lsg. von (3-Chlorpropionsauro u. 
KjCOj in wenig W. eingetragen, 5 Min. gekocht, KC1 durch Zusatz von W. gel., mit HC1 
angesauert u. ausgeathert, A.-Lsg. m it Soda ausgezogen usw. Aus W. Nadeln, F. 168 
bis 169°. — Hydrochinon-0,0'-dipropionsdure, C0H4(O •CH2 -CH2-C02H)2. Durch noch- 
maliges Umsotzen dor yorigen mit /J-Chlorpropionsaure wie yorst.; Rohprod. m it k. 
CH3OH digeriert, ungel. Teil aus W. (Kohle) umgel. Blattohen, F. 200°. Di-K-salz, 
C12H 120 gK2, seidigo Nadeln. — 6-Oxychromanon, CSH 80 3. Aus yorvoriger wie oben; 
nach Abblasen des CH3 -C0C1 unter Kuhlung H2S04 zugegeben, in W. gegossen, mit 
Soda alkalisiert u. ausgeathert. Aus W. (Kohle) gelbe Nadoln odor Blattchen, F. 134 
bis 135°. Alkal. Lsgg. gelb. H 2S04-Lsg. fluoresciert gelbgriin. — Dichromanon, 
C12Hi„04. Aus vorvoriger; 30 Min. gekocht, eingeengt, m it W. u. Soda yersetzt. Aus 
yiel A . gelbe Blattohen, Zers. ab 200°, wl. odor unl. H 2S04-Lsg. rotbraun. (Bor. dtseh. 
chem. Ges. 6 6 . 1168—77. 2/8. 1933. Berlin, Techn. Hochscb.) L indenbaum .

S. A. Karjala und S. M. Me Elvain, Thiol- und Thionbe7izoesaure-y-[2-methyl- 
piperidiTw]-propylester. M c  E l v A I N  ( C .  1928. I .  352), femer C o L E S  u. R o s ę  ( C .  1932.
I. 97) haben gezeigt, daB Benzoesaure-y-[2-methylpiperidino]-propylest«r,

CaH 6-C O .O .[C H ł]3- N < g g ^ : g 2 ; > C H 1 ,

ein wirksames Lokalanasthetikum ist. Vff. haben die S-Analogen dieser Verb. dar
gestellt, um den EinfluB des Austausehes yon O gegen S auf die pharmakolog. Wrkg. 
kennen zu lemen. — Der Thiolbenzoesaureester (II) wurde wio folgt erhalten:

Cl.[CHJ3.OH HS-[CH,]3-OH HS.[CH,]3.Br

C,H6• CO■ S • [CHJ,• Br (I) Z-Meftylp̂ id t o ^  C8H5. C 0 .s.[CH,]3.N <  (II)
Die Darst. des Thiobenzocsaureosters wurde zuerst wie folgt yersucht:

C,Hs.CN +  H 0.[C H ł]3.Br C^ - C< 0 E[ C u i-B r  (n I >
Hy Br

^ ■ ^ O W - B r - -  C 8H 6 . c 4 . [ 0 H j ] s -B r ( I Y ) + C8H s . C < g ; ^ > C H 1 (Y)

1 1 2 *
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Der so gebildete rohe Thiobenzocaaure-y-brompropylester war ein Gemisch vou 
ca. 6 6 °/o Thionform (IV) u. 34°/o Thiolform (I) (infolge Umlagerung), u. nach der 3. Dest. 
enthielt das Gemisch nur noch 7%  IV. Neben dem Ester entsteht reichlich V. Bei An- 
wendung von Trimethylenchlorhydrin erhalt man einen rohen Thiobenzoesaure-y- 
chlorpropylestcr mit ca. 85°/0 Thionform. Kondensiert man diese rohen Ester mit 
2-Methylpiperidin boi 130°, so bildet sich ausschliefilich I I  s ta tt des erwartetcn Thion- 
esters. Da der roheChlorpropylestor leicht erhaltlich ist, so ist dieses Verf. fiir die Darst. 
von I I  dem obigen vorzuziehen. — Der reine Thionester (VI) wurde schlieClich mittels 
des y-[2-Methylpiperidino]-propylalkohols wie folgt dargestcllt:

CeHs -CN +  i io - [ c h j]3 . n <

Ćl

C8HS• C ^ [ C H , ] , • N<[ C0II5-C< 0 .[C H J]3-N <  (VI)
Erhitzt man das Hydrochlorid von VI 10 Min. auf 175°, so geht es vollsta.ndig in 

das von II  iiber. — Der Dithioester wurde auf folgendem Wege darzustellen yersucht:

C8H6.CN +  HS-[CHs]}-Br -™ -> . W C < ^ ^ . Br (VII)

C«II'>,C <S-[CHJ],-Br(VIII) — :-*■ C«H»-C< |.[C H ,]s-N<
Bis zu VIII verliefen die Rkk. befriedigend, aber VIII reagierto mit 2-Methyl

piperidin in sd. Bzl. iiberhaupt nicht, u. ohne Losungsm. bei 150° tra t v6 llige Zers. ein.
V e r  s u c li e. y-Oxypropylmercaptan (ygl. R o ja h n  u . L e m m e , C. 19 2 6 . I .  2671), 

K p . 10 81—82°; wahrend der Dest. Bldg. von yiel polymeren Prodd. — y-Brompropyl~ 
mercaptan, C3H 7BrS. 1. Voriges mit 48°/0ig. HBr langsam duroh eine Kolonne im 
N-Strom dest. 2. Besser voriges bei —5° m it PBra yersetzt, iiber Naeht bei Raumtemp. 
stehen gelassen, W. zugefiigt usw. K p . 12 55—56°. — Thiolbenzoesdure-y-brompropyl- 
ester (I), C10Hn OBrS. Voriges mit C,H5 -C0C1 u. Na2C03 in W. 5 Stdn. bei 40—50° 
geriihrt u. ausgeathert. K pa  148—149°, D .“ 25 1,4 1 70, n D“  =  1,5950. — Thiolbenzoe- 
saure-y-[2-7neihylpipcridino]-propyleslerhydrochlorid (nach II), CJ6H 240ł\ClS. I  mit 
2 Moll. 2-Methylpiperidin 1  Stde. auf 100° erhitzt, mit A. verd., F iltrat mit HCl-Gaa 
gefallt. Aus A.-A. gelblicho Krystalle, F. 137—138°. — Benzimino-y-chlorpropylather- 
hydrochlorid, C10H 13ONC12. Aus Benzonitril, Trimethylenchlorhydrin u. HC1. F.122 
bis 123°. — Benzimijw-y-brompropylatherhydrochlorid (Ul), Cł0H 13ONClBr. Ebenso mit 
Trimethylenbromhydrin. F. 115—116°. — Thionbenzoesaurc-y-brompropylester (IV), 
C10H n OBrS. I II  mit 2 -n. NaOH u. A. behandelt, ath. Lsg. getrocknet u. im Kalte- 
gemisch mit H2S gesatt., letzteres noch ca. 20 Stdn. langsam durchgeleitet, Krystalle 
abfiltriert, Lsg. griindlich m it W. gewaschen, getrocknet u. dest. Kp.! 148—150°. — 
2-Phenyl-4,ó-dihydro-l,3-oxazinhydrobromid (V), C10H 12ONBr. Vorst. Krystalle. Aus
A.-A., F. 139—140°. — Thionbenzoesaure-y-chlorpropylester, C10Hu OClS. Analog IV. 
K p.j 145—146°. — Thionbenzoesaure-y-[2-melhylpiperidino]-propylesterhydrochlorid (nach 
'YI), CjaH 24ONClS. Gemisch yon je 1 Mol. Benzonitril u. y-[2-Methylpiperidino]-propyl- 
alkoliol (aus Trimethylenchlorhydrin u. 2-Methylpiperidin) m it HCl-Gas yóllig gesatt., 
iiberschiissigen HC1 im Vakuum entfemt, in W. gel., mit 2-n. NaOH alkalisiert, aus
geathert, wie oben mit H2S behandelt, schlieClich m it HCl-Gas gefallt. Aus A.-A. gelbe 
Krystallbiischel, F. 149—149,5°. — Die Best. des Thion-S in yorst. Verbb. griindet sich 
darauf, daB durch AgN03 in der Kalte nur der Thion-S, dagegen nicht der Thiol-S ab- 
gespalten wird. Probe in 25 ccm A. I6 sen, 10 ccm 0,5-n. AgN03 zugeben, im Dunkeln 
12 Stdn. stehen lassen, F iltrat m it H N 03 (bis zu 6 -n.) erhitzen, abkiihlen, wieder fil- 
trieren u. mit NH4-Rhodanidlsg. titrieren. — Benzimino-y-brompropylthioatherhydro- 
chlorid (VII), CI0H 13NClBrS. Gemisch yon Benzonitril u. y-Brompropylmercaptan unter 
Eiskiihlung mit HCl-Gas gesatt. u. mit A. yerrieben. Aus Aceton, F. 167—158°. — 
Dithiobcnzoesaure-y-brompropylester (VIII), C10H nBrS2. Aus VII nach dem Verf. yon 
SAKURADA (C. 1 9 2 7 .1 . 1301); A. im Vakuum entfernt. Hellgelbe Nadeln, F. 112— 114°.
— 2-Phenyl-4,5-dihydro-l,3-thiazi7ihydrobromid (analog V), Cł0H 12NBrS. Aus der ath. 
Lsg. der freien Base von VII beim Stehen oder Verdampfen. Aus A.-A., F. 171—172°. — 
Pharmakolog. unterscheiden sich II  u. VI ziemlich erheblich. I I  wirkt auf der Hornhaut 
nicht, bei subcutaner Injektion kraftig anasthesierend. VI wirkt aueh auf der Hornhaut 
u. ist wirksamer, dabei weniger giftig ais I I  u. Benzoesaure-y-[2-methylpiperidino]-
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propylestcr. (J. Amer. ohem. Soc. 55. 2966—73. Juli 1933. Madison [Wisconsin], 
Univ.) L in d e n b a u m .

O. J. Magidson und I. Th. Strokow, Die Derirate des 8-Aminochinolins ais 
Anlimalariaprdparate. Mitt. I. Die Wirkung von Alkyl in Slellung 6 auf chemothera- 
peutische Eigenschaften. Angeregt durch das dem „Plasmochin" der I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE entgegengebrachte Interesse, studierten Vff. die Verbb. des 8-N-(Diathyl- 
aminodthyl)-aminoćhinolins, dereń 6 -Stellung durch OH, CH30 , C2H50  usw. bis CsHn O 
substituiert war, im Hinblick auf die Gesetzm&Bigkeit zwischen Konst. u. chemo- 
therapcut. Effekt gegeniiber Malariaplasmodien (bestimmt an Vogclmalaria). Nur 
die Oxy-, Methoxy-, Athoxy-, n-Propyloxy- u. n-Butyloxyderiw. zeigten, in dieser 
Reihenfolge abfallend, eine solche therapeut. Wrkg., bei der Isoamylverb. war sio 
erloschen (Diagramm). Auch die Einfuhrung eines ungesatt. (Allyl-)Eestes hatto 
keinen Erfolg. An Vorverss. hatten Vff. festgestellt, daB das einfachero 8-Amino- 
6-mclhoxychinolin u. scine Mono- u. Diisoamylderiw. vollig unwirksam sind.

V e r s u c h e .  8-Nitro-G-methoxychinolin (I), aus m-Nitro-p-acetanisidid (F. 114 
bis 115°) nach SKRAUP; golbo Prismen yom F. 157—159°, Ausbeute 56,5% d. Theorie 
(vgl. Original). — 8-Nitro-6-dthoxychinolin (II), aus m-Nitro-p-acetphenetidid wie vorst.; 
um die weitgehend eintretende Acidolyse der Athoxygruppe zu unterbinden, wurdo 
dio Ek. auf dem W.-Bad boi 105—107° u. im Vakuum von 50 mm durchgefiihrt (Bk.- 
Dauer: 13 Stdn.); F. 158°, Ausbeute 71%. — Die Eed. von I  u. II  wurde nach bekannten 
Verff., mit gutem Erfolg aber auch in 96%ig. A. mittels Ammoniumsulfid durchgefiihrt. 
8-Amino-6-dthoxychinolin (III), F. 60° (Ausbeute 79% d. Theorie); Pikrat, F . 195— 196° 
(Zers.). — 8-Benzylidenamino-6-atlu>xychinolin, CI8H 17ON2, aus III, in A. gel., u. Benz
aldehyd; hellgelbes krystallin. Pulver vom F. 113—114°. — 8-Acetam,ino-6-athoxy- 
chinolin, aus A. rosiges krystallin. Pulver vom F. 144°. — 8-Isoamylamino-6-alhoxy- 
chinolin, C,eH 220 2N2; aus vorst. Verb. u. Isoamylbromid ( +  C2H5 -ONa); orangegelbo 
Fl. vom Kp.„ 207—210°. Die aus Methylalkohol m it konz. HC1 gefallte Baso bildet 
ein orangegelbes Salz. — 8-N-(f3-Diathyluminodthyl)-aminochiiwlin, Darst. nach E. P. 
267169 (vgl. C. 1929. I. 1965). — 6-Athoxy-8-N-(fS-didthylamino&thyl)-aminochinolin, 
CnH25ON3 (V), Darst. aus H I u. N-Diathylaminoathylchloridchlorhydrat bei 120—130°; 
hellgelbes, dickes Ol vom Kp.s_, 235—238° (Ausbeute 50% d. Theorie). Bildet ein 
krystallin. Dichlorhydrat vom F. 210—212° (Zers.). Chemotherapeut. Index: 4; tox. 
Dosis: 1: 750. — Wird V in salzsaurer Lsg. unter bestimmten Bedingungen m it NaNOj 
behandelt, so erhalt man eine in leuchtend griinen Nadeln krystallisieronde Nitroverb. 
vom F. 127°. — 6-Oxy-8-nitrochinolin (VI), Darst. aus n ,  F. 230° (Zers.). — 6-Oxy- 
8-N-(fi-didthylaminodthyV)-aminochinólin; aus V durch Erhitzen mit 40%ig. Bromwasser- 
stoffsaure im Bombenrohr werden (aus A.) Krystalle der Zus. C16H2ION3 - 2  HBr-2 H20  
vom F. 108—114° erhalten; chemotherapeut. Index: 13,3; tox. Dosis 1:100. — 6-Iso- 
propyloxy-8-nitrochinolin, aus VI u. Isopropyljodid in alkoh. KOH, farblose Krystalle 
vom F. 70°. — 6-Isopropyloxy-8-aminochinolin, durch Eed. des vorigen mittels (NH4)2S 
in 96%ig- A. Chlorhydrat, gelbes krystallin. Pulver. — 6-Isopropyloxy-8-N-(j}-didthyl- 
aminoathyl)-aminochinolin, C18H 27ON3, Darst. aus vorigem wio bei V ; hellgelbes, dickes 
Ol T o m  Kp . 2 205—208°. Bildet ein stark hygroskop. Dichlorhydrat. — 6-Propyloxy- 
8-nitrochinolin, Darst. wie bei der Isovorb.; aus A. Prismen vom F. 89°. — 6-Propyl- 
oxy-8-aminochinólin, Darst. wie oben; hellgelbe Fl. vom K p .3>5 188—189°. — 6-Prcrpyl- 
oxy-8-N-(fl-didthylami7iodthyl)-aminochinolin, Darst. vgl. oben; hellgelbes dickcs Ol 
vom K p .2 210—211°. Dichlorhydrat. Chemotherapeut. Index 1; tox. Dosis 1: 750. — 
6-Butyloxy-8-nitrochinolin, aus VI, F. 90°. — 6-Bulyloxy-8-aminochinolin, hellgelbes
Ol vom Kp.s 197—202°. — 6-Butyloxy-8-N-(f3-didthylaminoathyl)-aminochinolin, hell
gelbes dickes Ol yom K p .2  (?) 210—213°. Dichlorhydrat. Chemotherapeut. Index 1; 
tox. Dosis 1: 750. — 6-Isoamyloxy-8-nitrochinolin, Darst. analog, F. 83°. — 6-Isoamyl- 
oxy-8-aminochinolin, hellgelbe Krystalle yom F. 53°. — 6-Isoamyloxy-8-N-(fl-didthyl- 
aminodthyl)-aminochinolin, orangefarbenes dickes Ol yom K p .2_ 3 238—245° (Ausbeute 
65% d. Theorie). — 6-n-Octyloxy-8-nitrochinolin, CI7H 220 3N2; Darst. wie bei den friiheren 
Verbb.; groBe farblose Krystalle vom F. 61° (Ausbeute 47% d. Theorie). — 6-Octyl- 
oxy-8-aminochinolinchlorhydrat, rotę Krystalle, aus denen sich die Base in Form eines 
dicken, orangefarbenen Oles yom Kp.j 212—217° abscheidon laBt. — 6-n-Octyloxy- 
8-N-(f}-diathylaminodthyl)-aminochinolin, dunkles orangefarbenes Ol vom Kp.! 255 bis 
262°. Chemotherapeut. Index 0. — 6-Allyloxy-8-nitrochinolin, CI2H 10O3N2; Darst. wio 
oben mittels Allylbromid. Aus A. hellgraues krystallin. Pulyer vom F. 114,5°. — 
6-Allyloxy-8-aminochinolinchlorhydrat, louchtendrot. — A[ekonsalz des 6-Allyloxy-
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8-N-(p-didthylaminodthyl)-aminochinolins, ClaH20ON3 -C ,H |07, Darsfc. aus vorst. Baso 
wie sonst; gelbe Krystalle. Chemotherapeut. Index 0. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. 
phannaz. Ges. 2 71 . 3B9—69. Juni 1933. Moskau, Cliemo-Pharmazeut. Forschungs- 
institut.) _ PANGRITZ.

De W itt T. Keach, Einige Naphthylderivale der Barbilursaure. Barbitursaure- 
deriw . m it der Naphthylgruppe in Stellung 5, sei es dirckt oder durch eine oder 
mehrere zwischenliegende CH2-Gruppen gebunden, sind noch nieht bekannt. Vf. hat
6  neue Barbitursauren dargestellt, 3 mit dor Gruppe a-C10H,-CH 2 u. 3 mit der Gruppo 
a-C,0H 7 -CH2 -CH2. Erstero Gruppo konnte mittels a-C10H 7 • CH2Br direkt in dio be- 
treffenden Alkylbarbitursauren eingefuhrt werden, letztere nieht. Hier wurden die 
entsprochenden Malonester dargestellt u. m it Harnstoff kondensiert.

V e r s u e h e .  Darst. von a-Naphthylmethylbromid aus a-Naphthylcarbinol 
( Z i e g l e r ,  C. 1921 . I. 865), HBr u. H2S04. Darst. von a-Naplithylathanol durch 
GRIGNARD-Syntheso mittels Athylenosyds; daraus a-Naphthylathylbromid mit PBr3 
in PAe. — Darst. der folgenden Barbitursauren durch 1—3-std. Erwarmen der be- 
treffonden Alkylbarbitursauren (1 Mol.) m it a-C10H ,• CH2Br (1,5 Mol.) in A.-W.
5,5-Athyl-[a-naphlhylmethyl]-barbitursaure, C17H 160 3N2, aus 90°/oig. A. Prismen, 
F. 247°. 5,5-n-Butyl-[a.-naphthyhnethrjl\-barbilursaure, C19H 20O3N2, aus Bzl. Prismen, 
F. 214°. 5,5-Allyl-[a.-naphthyhnethyl]-barbilursdure, C18H 160 3N2, aus 35°/o>g- A. Nadeln, 
F. 212°. — [u-Ńaphthyldthyl]-malcmester. Durch Einriihren von a-C10II7 ■ CH2 • CH2Br 
in erhitzto Na-Maloncsterlsg. K p .4 198—203®: — Darst. der folgenden Ester durch 
langsames Eintragen des vorigon in dio berechnetc Mengo orhitzter G2H 5ONa-Lsg., 
Zugobcn dos betroffonden Alkylbromids untor weiterem Erhitzen usw. Die Ester sind 
gelb u. sehr viscos. Athyl-[a.-naphthyldthyl)-maloneslcr, Kp.3_., 188—193°. n-Butyl- 
[a-naphthyldthyl]-tnalonester, K p .3_ 4 202—206°. Allyl-[a-naphthyldthyl]-nialonesler,
Kp . 5_ 6 212—213°. — Darst. der folgenden Barbitursauren: 1 Mol. der vorigon Ester 
u. 1,5 Mol. Harnstoff in 2 Moll. C2H 5ONa-Lsg. im Autoklayen 5 Stdn. auf 100—105° 
erhitzt, A. yerdampft, Na-Salz in wenig W. gol., m it konz. HC1 gefallt, gummoses Prod. 
aus 70%ig- A. umkrystallisiert (starkę Verluste). 5,5-Athyl-[a.-naphthylathyV\-barbitur- 
saure, C1RHls0 3N2, Nadeln, F. 178°. 5,5-n-Butyl-[oC-naphthyldthyl]-barbitursdure, 
C20H 2jO3N2, Platten, F. 187°. 5,5-Allyl-[a.-naphthyldlhyl]-barbilursaure, C19H 180 3N2, 
Platten, F. 169°. 5-[x-Naphthyldthyl]-barbilursdure, C10iŚ14O3N2, Platten, F. 196 bis 
198°. — Vergloichende Unterss. obiger Barbitursauredoriw. m it Barbital u. Amytal 
an weiCcn Ratten orgaben, daC keino dor neuen Sauren giinstigo physiol. Eigg. be- 
sitzt. (J. Amor. chem. Soo. 55 . 2975—79. Juli 1933.) L in d e n b a u m .

De W itt T. Keach, Synłhese des 5,5-a-NapMhyldthylhydantoirw. Im  AnschluB 
an die im vorst. Ref. mitgeteilten Unterss. hat Vf. genanntes Hydantoinderiv. nach 
dom von R e a d  (C. 19 2 3 . I. 82) fiir die Darst. des 5,5-Phenylathylliydantoins be- 
schriebenen Verf. synthetisiert. — oc-Naphthylathylaminoacetonitril. Lsg. von 16 g 
wasserfreiem HCN in wenig absol. A. m it 80 g a-Naphthylathylketon versetzt, unter 
Riihren m it NH3 gesatt., noeh 48 Stdn. geriihrt, in verd. HC1 gegossen u. ausgeathert 
(40 g unyerandertes Keton), m it konz. NH4OH stark alkalisiert u. wiodor ausgeathert. 
Ausbeute 23 g. In  A. m it HCl-Gas das Hydrocldorid, C14H 15N2C1, hellbraunor Nd. — 
a.-Naphthyldihylhydantoinsdurenilril, (C10H,)(C2H5)C(CN)-NH-CO-NH2. Lsg. des 
yorigen in Eg. langsam m it K-Cyanat vorsetzt (starko Envarmung), nach 3/4 Stdn. 
in W. gegossen. Aus 80%ig- A. Nadeln, F. 201—202°. — 5,5-a-Naphthylathylhydan- 
toin, C]5H 140 2N2. Voriges mit HC1 (1: 1) einige Min. fast zum Kochen erhitzt. Aus 
50%ig. A. Nadeln, F. 222—223°. — Vergleichende Unterss. m it Barbital u. Amytal 
an weiBen Ratten ergaben, daB das neue Hydantoinderiv. keine hypnot. Eigg. besitzt. 
(J . Amer. chem. Soc. 55. 2979—81. Juli 1933. New Haven [Connect.], Yale-Univ.) Lb.

Mary M. Rising, John H. Shroyer und Julius Stieglitz, Chemische Studicn iiber 
den Mechanismus der durch Hypnotika erzeugten Narkose. I . Die Synthese von Farb- 
stoffderimten des Phenobarbilals. Zum Studium der Wrkg. hypnot. Stoffe in den Gehim- 
zellen haben Yff. Farbstoffderiw. der Phenyldthyliarbilursdure (Phenóbarbital) dar
gestellt. Nach A d a m s  u . B o u s q u e t  (C. 1930 .1. 2098) dargestellte S-m-Aminophenyl-5- 
athylbarbitursaure (I) wurdo mit fi-Ńaphthol, Resorcin, Sałicylsdure u. Tyrosin kom- 
biniert. Alle Yerbb. haben die hypnot. Wrkg. yerloren.

Y e r s u c h e .  5-f}-Naphthól-m-azophenyl-5-athylbarbitursaure, C22H 1S0 4N4. I  bei 0° 
diazotiert, UberschuB an H N 02 m it Harnstoff zerstórt u. m it Lsg. yon /S-Naphthol in A. 
bei 5° kondensiert. Beim Ansauem fallt der orangerote Farbstoff aus. Rcinigung 
durch Losen in Pyridin u. Fallen mit Methanol. Zers.-Punkt 302° (korr.). — 5-Resorcin-
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m-azophenyl-5-dthylbarbitursdure, CI8H 160 6N4. Roto Nadeln, Zers.-Punkt 248—250°. —: 
5-Salicyl-m-azophenyl-5-dthylbarbitursaure, C18H 10O0N4. Zers.-Punkt 250—251°. — 
5-Tyrosin-m-azophenyl-5-athylbarbilursaure, C21H 210 6N6. Zers.-Punkt 216—222°, dunkel 
bei 200°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2817—20. Juli 1933. Chicago, Univ.) K a l t s c h .

B. Hepner und S. Frenkenberg, 5-Subslilulionsprodukle der 1,3-Methylphenyl- 
barbitursdure. (Roczniki Chem. 13. 276-—82. 1933. — C. 1932. II . 2466.) S c h o n f e l d .

R. Klimek und J. K. Parnas, Ober dic Reaktionen der Purinbasen mit Kupfer- 
sulfat und Alkali. Mit Cu" geben nur diejenigen Purinbasen alkalil. Komplesverbb., 
welche dio 7-Stellung unbesetzt enthalten, also: Adenin, Guanin, Hypoxanthin, 
Xanthin, Trichlorpurin, Theophyllin. Dio Rk. ist negativ mit: 7-Methyladenin,. Thco- 
bromin, Coffcin, 7-Methyl-2,6-dichlorpurin. Die Fahigkeit zur Komplexbldg. hangt 
also ausschliefllich von der Iminogruppo in 7-Stellung ab. Aus den Lsgg. der kom- 
plexen Cu-Verbb. der Purinbasen scheidet sich bei Zugabe von iiberschussigem NaOH 
Cu(OH)2 ab, indem dio Purinbase durch das iiberschiissige Alkali aus dom Komplex 
yerdrangt wird. Da angenommen wird, daB in den natiirlichen Nucleotidon das Kohle- 
hydrat an der 7-Stelle der Purinkomponento haftot, so muB entspreehend der friiheren 
Annahmo die Komplexsalzbldg. der Muskeladenylsaure auf dio Rk. der beiden be- 
nachbarten Hydroxylo des Kohlehydrats zuruckgefuhrt werden. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 218. 30—32. 23/6. 1933. Lomberg, Med.-chom. u. Pharmazeut.-chem. 
Inst. d. Univ.) G u g g e n h e i m .

R. Klimek, Adenylsaure und Adeninnucleotid. II . (I. vgl. C. 1932. II . 2829.) 
Die Adenylsaure aus Muskelgowebe — nicht das Adeninnucleosid aus Hefe — bildet 
auBer mit Cu auch m it Fo, Co u. Bi bei alkal. Rk. 1. Komplexsalze. Dio Lsg. des Co- 
Salzes ist anfangs rosa, dann yiolett u. blaugriin, die des Fe-Salzes schwaeh gelMich, des 
Bi-Salzes farblos. Mit Ni, Hg u. Mg wurden keine charakterist. Rkk. bcobachtet. (Bio- 
chcm. Z. 262. 1—2. 12/6. 1933. Lemberg, Med.-chem. Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

Hermann Leachs und Alfred Domow, Reduklion und Oxydati<m der Brucin- 
sulfonsauren I I I  und I V  und der Strychniimdfonsaure I I I .  ( Ober Slrychnosalkaloide. 
75. Mitt.) (74. vgl. C. 1933. II. 1189.) Katalyt. Hydrierung von Brucinsulfonsaure I V  
fiihrte nicht zum Di-, sondem zum Tetrahydroderiv. m it stark yeranderter opt. Drehung, 
ihro Oxydation m it Cr03 zu C10/ / 20O,Ar26 ' ; ident., wio auch dio jeweiligon Tetrahydro- 
deriw., m it dem Oxydationsprod. dor Aminostrychnin- u. -brucinsulfonsaure I I .  Der 
Abbau hat also die Ursacho der Isomerio zwischen Brucinsulfonsaure I I  u. IV auf- 
gehoben, yielleicht indem die einwirkenden Reagenzien Umlagerungen struktureller 
oder ster. Art bewirkt haben. tJber diesbzgl. Moglichkeiten vgl. Original. — Brucin
sulfonsaure I I I  lieB sich katalyt. glatt zum Dihydroderiv. reduzieren; Cr03-0xydatk>n 
gab aber auf keine Art Krystallisate. Strychninsulfonsdure I I I  nahm zwar m it P t0 2 
etwa 1  Mol. H 2 auf, doch wurdo etwa die Halfto fast unverandert zuriickgcwonnen, so 
daB die andere, nicht isolierte, mehr ais 1 Mol. H 2 aufgenommen haben muB; Oxy- 
dation mit Cr03 gab nur wenig, nicht untersuchtes Krystallisat; eiskalte, harnstoff- 
haltige konz. H N 0 3 bewirkt nicht Nitrierung, sondom eigenartigerweise Oxydation 
zu 2 Stoffen a (reichlicher) u. b. Stoff a (Tafeln, unter anderen Umstanden Prismen) 
hat die Formel C21HmOeNtS  -f  1 Mol. chem. gebundenes, loicht abgebbares W. (A.) 
oder 1 Mol. Krystallwasser (B.). Katalyt. Red. fiihrte zu CłlH 2lO0N„S, wobei aber 
nicht dio C : C-Bindung des Strychnina hydriert sein kann, denn der Stoff ist ident. 
mit dem Strychninsulfonsdurdiydrat IV ,  gowonnen aus Strychnin m it MnO? +  S02, 
bei dem C=C-Hydrierung ausgeschlossen ist u. das daher mit der Strychninsulfon- 
saure I I I  gleiche Haftstolle u. ster. Anordnung dor Sulfogruppo gemeinsam hat, wahrend 
die isomeren Sidfcmsauren I  u. I I  abwoichendo Struktur haben mussen. I I I  diirfto 
die Gruppen (a)N • CO • CH : CH j HO • CH2 — entstanden durch Isomerisicrung aus
(a)N• CO• CH2■ CH• O■ CH2 — enthalten, die durch H N 03 in (a)N-CO-CH(OH)-CH(OH)
(oder mit Athylenoxydring) u. durch Rod. in die m it dem H ydrat IV gemeinsamen 
Gruppen (a)N-CO-CH2 -CH(OH), (HO)-CH2 iibergeht. S tatt zum Athylenoxydring 
kann W.-Abspaltung auch zu andersartiger Vcratherung oder aber zur Lactonierung 
etwa mit der S03H-Gruppo fiihren. Fiir letztere Annahmo spricht das Verh. yon 
0u II2i0 7N 2S  gegen konz. HC1, die zu einem im Vakuum HC1 yerlierenden Salz fiihrt, 
das dann m it den Prismen yon a ident. war. — Die oxydierte Sulfonsaurc I I I  lieB sich 
durch H N 03 g latt dinitrieren zu C2lH !2On N tS, ebenso die reduzierte Saure C21H 2,0 6N2S 
zuj.C2l/ / 24OnAr4(S unter W.-Aufnahme. — Stoff b aus Strychninsulfonsauro I I I  hat
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die Formel C2lH23O^N^S, entstanden durch Anlagerung von H N 0 2 an dio Ausgangs- 
saure. Er gab keine definierteu D eriw . u. nahm katalyt. 6 H 2 auf.

V e r 8 u c h e .  Tetrahydrodcriv. der Brucinsulfonsaure IV ,  C23H 30O7NjS, aus der 
Sulfonsauro IV in W. mit P t0 2 bei 20° in 6  Stdn. Nadeln; [o£]d20 =  +77,3°/d, +  71°/d.
— Oxydation m it Cr03-Schwefelsaure bei 60—90° u. Aufarbeiten w e  sonst m it NH3 u. 
Baryt fiihrto zu Cu Ht0O7N 2S, farblose Tafeln, [ a ] D 20 =  —193,2°/d (in W.), — 238,6°/d 
(in 2 Moll. Na OH); Red. m it H 2—PtOa in W. fuhrte zu C16H 2tO,iV2iS (ais Hydrat), 
Prismen, 1. in W. bei 20° 1: 70, [<x]d2° =  —56,8°/d (W.). Der analogo Stoff aus Brucin
sulfonsaure I I  drehto —  58,4°/d. — Dihydrierte Brucinsulfonsaure I I I ,  C23H 280,NjS, 
aus der Sulfonsaure I I I  in W. m it P t0 2 bei 20°, dann 50—60° in 24 Stdn. Sechsseitige 
Prismen aus 70 Teilen h. W. [a] D20 =  +88,5° (in 2 Moll. 7 10-n. NaOH); Cr03-0xy- 
dation untor versehiedenen Bedingungon verlief negativ. — Perclilorat des Aminohydro- 
chinonhydrats aus Brucinsulfonsaure III , C2lH 2S0 8N3S,HC104 +  H 20 , aus dem Nitro- 
deriv. m it Sn—HCl, rechtwinklige Tafeln aus w. W. [a]D20 =  +3,0°/d (in W.), gab 
bei der Cr03-Oxydation nichts Krystallisiertes. — Strychninsulfonsaure I I I  gab mit 
14-n., harnstoffhaltiger H N 03 boi 0°, dann Wegathern der H N 0 3 u. Aufnehmen des 
Ungel. in W., zunachst Stoff a, dessen F iltrat kurze Prismen von Stoff b lieferte, wahrend 
der A. noch etwas Stoff a enthielt. Stoff b: CtlH 2aO,ŃtS  (15—55° trocken) yerfarbt 
sich bei 75°, ist aus W. nur untor viel Verlust zu domat. Prismen umtósbar, gibt dio 
OTTO-Rk., I6 st sich in Laugen gelb, blaut in w. W. JK-Papier, FeCl3 nicht. Mit w. 
schwefliger Saure erhielt man nur 10°/o Blattchen von Stoff a; katalyt. wurden 4 H- 
Atome schnell, 2 weitere langsam verbraucht. — Stoff a, Cn H 2l0 1N 2S, 4- u. 6 -seitige 
Tafeln aus 45 Teilen W. von 100°, bisweilen flacho Prismen u. bei 0° Nadeln. Wird, 
bei 110—140° getrocknet, rotlich, von 260 bis 290° braun, ohne zu schmelzen; reagicrt 
lackmussauer, mit wenig Alkali aber sofort alkal., darin zuerst farblos, dann gelb; 
zeigt OTTO-Rk.; negatiy gegen KJ-Papier. In W. zu ca. 0,15% 1. [<x]d2° = —33,8° 
(in 1 Mol. Vio'n- NaOH); gibt kein Semicarbazon. In  12-n. HCl k. klar 1., beim Erwarmen 
damit auf 60° kamen s/10 HCl-Salz, das, bei 125° getrocknet, kein HCl mehr enthielt u. 
dann dio Formel Gn Hn O^NtS  hatte. HCl wurde auch durch k. W. entfernt: Prismen u. 
flachę Nadeln aus 100 Teilen W. yon 100°. In  1 Mol. I/i0-n. NaOH war [oc]d20 =  —33,2°,
— 34° (wio Stoff a). Mit >  2-n. HC104 kamen 3- u. 6 -seitige Saulen u. Tafeln, frei
yon HC10ł . Kein Semicarbazon. Hydrierung u. Nitrierung gaben die gleichen Prodd. 
wie Stoff a: m it H a—P t0 2 in W. bei 50—60°, derbe Rhomboeder aus
120 Teilen W. [a]D20 =  +16°/d (in 2 Moll. Vio'n- NaOH), fur Strychninsulfonsaure- 
hydrat IV ist +  18,3° angegeben, mit letzteren stimmtcn auch Krystallform, W.- 
Verlust u. F. (275°, nach Braunung bei 210°) uberein. Gibt kein HCl- oder HC104-Salz. 
Nitrierung m it 5-n. HNOa bei 100° fuhrt zu C2!H2l0 llN iS, gelbe, quadrat. Blattchen, 
m it alkoh. KOH violett. — Nitrierung von Stoff a in 5-n. H N 03 lieferte gelbe, meiCel- 
formige Prismen von C21II22OllN iS, die mit alkoh. Lauge violett wurden. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 66 . 1159—65. 2/8. 1933. Berhn, Univ.) K r ó h n k e .

F. Bergel und R . Wagner, Einige Beitrage zur Kenntnis des Solanidins und 
Sólanthrens. t)ber diese Alkaloido vgl. D ie t e r l e  u .  Sc iia f f n it  (C. 1933. I. 1135), 
Sc h o p f  u. H e r r m a n n  (C. 1933. I. 2411) u. S o ł t y s  (C. 1933. II. 69). Vff. haben 
schon vor der Mitt. von D ie t e r l e  aus den Mutterlaugen der Solanidinroinigung eine 
O-freio Base, Sołanthren (II), isoliert, welcher sie jedoch die Formel C27H41N zuschreiben. 
Formel C27H43ON fiir Solanidin (I) wird bestatigt. Dieses nimmt, im Gegensatz zu 
SOŁTYS u .  ubereinstimmend m it SCIIAFFNIT (Dissert.), katalyt. nur 1 H a auf. Wenn 
II aus I durch W.-Abspaltung entstanden sein sollte, so muB es eine weitere Doppel- 
bindung enthalten. Tatsaehlich nimmt II katalyt. 2 H 2 auf. Nach SCHOPF dar- 
gestclltes Solaniden erwies sich ais ident. m it I I ; es nimmt ebenfalls katalyt. 2 H 2 auf, 
u. dieses Tetrahydroderiv. besitzt dieselben Eigg. wie Tetrahydrosolanthren. Ob das 
„Solanidan“ yon SciIOPF m it dem Dihydrosolanthren von D ie t e r l e  ident. ist, 
konnten Vff. nicht nachprufen, weil sie kein Di-, sondern ein Tetrahydrosolanthren 
erhalten haben (wie S o ł t y s ). Zwar konnten Vff. durch therm. Zers. des Palmityl- 
dihydrosolanidinhydrochlorids ein Dihydrosolaniden darsteilen, aber dieses ist m it dem 
„Solanidan“ nicht ident. Es durfte sich um Isomere m it yerschiedener Lage der 
Doppelbindung handeln.

V e r  s u e h e. Solanidin (I), C27H 43ON. 50 g Solanin (Me r c k ) mit 2,5 1 2%ig. 
HCl V* Stde. kochen, ausgefallenes Hydrochloria (25 g) m it alkoh. KOH zerlegen, 
Base aus Aceton fraktionieren. Ausbeute ca. 14 g. F. 219°. — Benzoat, C34H 470 2N. 
i l i t  C6H5 -C0C1 in sd. Pyridin-Chlf. Aus Aceton Blattchen, F. 214°. — Acetat,
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CJ9H45OaN, F. 207°. — Solanthren (II), C27H 41N. Aus den Aceton-Mutterlaugen von I. 
Ausbeute ca. 4 g. Aus Aceton, F. 167°. Jodmelhylal, F. 257— 258°. •— Dihydrosol- 
anidin, C27H 45ON. Durch Hydrieren von I in Eg. mit P t0 2. Aus Aceton, F . 222°. —  
Acetal, C28H 470 2N. Mit Pyridin u. Acetanhydrid (W.-Bad). Aus Aceton, F . 195°. —  
Tetrahydrosokinthren, C27H46N. Durch Hydrieren von II wie vorst. Aus Aceton, F . 164°.
— Dihydrosólanidęn, C27H43N. Dihydrosolanidin mit Palmitylchlorid 4 Stdn. auf 
160° erhitzen, mit A. verreiben u. absaugen, dieses Palmityldihydrosólanidinhydrochlorid 
(aus A., F. 225°) unter 50 mm 5 Stdn. auf 270° erhitzen, Palmitinsaure unter 11 mm, 
Ruckstand unter 0,1 mm abdest. Aus Aceton, F. 165°. Misch-F. m it Solanidan unter 
140°. — Tetrahydrosólaniden, C27H 45N. Aus Solaniden wie oben. Aus Aceton, F. 163°. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1093—96. 2 /8 .1933. Freiburg i. Br., Univ.) L indenbaum .

Herbert Appel, Vber die Erhohung der Reaktionsgeschwindigkeit tertiarer S&uren 
durch die Anweecnheit einer Carbonylgruppe in y-Stellung. Zugleich ein Beitrag zur 
Kenninis des Chólesterins. Zum Beweis, daB dio von WlNDAUS, ROSENBACH u . 
R ie m a n n  (C. 1924. I. 202) beobachteten unterschiedlichen Verseifungsgeschwindig- 
keiten der Methylester der Cholesterinabbauprodd. C24H40O3 (I) u. C23H380 3 (II) auf 
der relatiyen Verschiedenheit in der Stellung der Carbonylgruppe boruhen, miflt Vf. 
die Verseifungsgeschwindigkeiten der entsprechenden reduzierten Sauren la  u. I la . 
Es wird bei diesen kein Unterschied mehr gefunden. — Weiter werden die Verseifungs- 
geschwindigkeiten des Camphononsauremethylesters (III) u. des Camphonansduremcthyl- 
esters (nia) gemessen. I l i a  wurde aus Camphonons&uresemicarbazon durch Red. nach 
W o l f f - K i s h n e r  gewonnen, verestcrt wurde immer mit Diazomethan. Die Ester 
rerhalten sich gleichartig denen der Sauren I I  u. I la ;  hohe Verseifungsgeschwindigkeit 
bei III, n. bei I lia .  Damit ist bewiesen, daB die Rk.-Gesehwindigkeit einer tertiaren 
Carboxylgruppe durch die Anwesenheit einer Carbonylgruppe in y-Stellung gesteigert 
wird.

V e r s u c h e .  Saure C23H40O2 (Ila) aus C23H 3g0 3 (II) mit amalgamiertem Zn in 
Eg. +  konz. HC1, F. 134— 135°, an 18 =  + 4 9 ,6 °  (Chlf.). Methylester, farbloses Ol. 
Semicarbazon des Methyleslers, aus Methanol Nadeln, F. 182,5°. — Camphonotisdurc■ 
methylester, farbloses 01, erstarrt im Kaltegemisch, F. 29,5— 30°. Semicarbazon, F. 220 
bis 221°. Semicarbazon der Camphononsaure, F. 225°. •— Camphonansaure (Ilia),
2,2 g Camphononsauresemicarbazon werden m it 4,5 g Na in 40 ccm absol. A. 8 Stdn. 
im Bombenrohr auf 180° erhitzt. Nach Losen in H20  wird die Saure mit konz. HC1 
ausgefallt; umkrystallisiert aus verd. A. F. 190— 191°; ocd15 =  + 1 7 ,1 °  (Bzl.), in H 20  
fast unl. Methylester, F . — 6°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 218. .202— 08. 
5/7. 1933. Gottingen, Univ.) S i e d e l .

Otto Diels, Zur Dehydrierung des Chólesterins. Vf. beweist an den Messungs- 
ergebnissen der Absorptionsspektren von Chrysen u. seinem Mononitroderir. die Identitat 
von Teerchrysen u. dem durch Dehydrierung von Cholesterin gewonnenen Chrysen 
(vgl. C. 1933. I. 3321; R a u d n it z , P e t b u  u . St a d l e e , C. 1933. II . 555; D ie l s  u. 
K a r s t e n s , C. 1930. I. 1942). — Yf. nimmt Stellung zu den Untersa. von R u z ic k a , 
Go l d b e r g  u . T h o m a n n  (C. 1933. II. 1027) u. Co o k  u. H e w e t t  (C. 1933. II. 1366). 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1122— 27. 2/8. 1933. Kiel, Univ.) S ie d e l .

Yasułriko Asahina, Masa-iti Yanagita, Teruo Hirakata und Mitio Ida, Unter- 
suchungen uber Flechtenstoffe. XXVIII. Uber das Vorhmmen von Stictinsdure in ver- 
schiedenen Flechten. (XXVII. vgl. C. 1933. II. 1370.) Von den zahlreichen japan. 
Stereocaulon-Arten haben Vff. zunachst 2, namlich St. nabewarienso A. Zahlbruckner 
u. St. japonicum Th. Fr., untersucht. In beiden Pflanzen wurde neben Atranorin eine 
Saure gefunden, welche die Eigg. u. Zus. der Pseudopsoromsaure yon ZoPF (von H e s s e

CH, CH,

(statt O : H, =  I lia )

C ^ ^ H ,
I I I

(statt 0:H.j =  la) (statt O : H, == Ila)
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spater Stereocaulonsiiuro genannt) beaaB. In  St. japonicum wurde auBerdem noch 
Lobarsaure (Stereocaulsauro von H e s s e ) gefunden. Paeudopsoromsauro ist mit der 
Sticlinsaure (I) (vgl. XXV. Mitt.) ident. Ala neues Deriy. letztcrer wurde das Di- 
acetal dargestellt, welches ein wichtiges Erkennungsmitteł bildet; in  ihm ist die Aldeliyd- 
gruppe intakt. Auch wurde gefunden, daB I beim Erhitzen m it starker NaOH Atranol 
liefert. — Auch die japan. Elechte Parmelia pertusa (Shrank) Schaer enthalt Atranorin 
u. I. Die von H e s s e  in europaischer P. pertusa aufgefundene, vermeintliche Physodal- 
saure (ident. m it Caprarsauro; vgl. K o l l e r  u. L o c k e r , C. 1931. IL  3213) ist wohl
I gewesen. Auch dio von ZoPF in Ilamalina scopulorum aufgefundene Scopulorsauro 
diirfto mit I  ident. sein.

V o r  s u o h e. Sticlinsdurediacetat, C23H 18Ou . Aus I  m it sd. Acetanhydrid 
(45 Min.). Aus Eg. Nadeln, F. 235—236°, unl. in k. Lauge. H 2S04-Lsg. golbrot. Keino 
Farbung m it FcCl3. Oxim, C23H 19OnN, aus A. winzigo Prismen, E. 213° (Zers.). —• 
Thalli von St. nabewarienso zuerst mit sd. A., dann mit sd. Aceton erachopft. Aus dem 
A.-Auszug dio Hauptmenge des Atranorins (aus Aceton Prismen, E. 196°); weitero 
Mengen desselben aus beiden Ausziigen durch Digerieren mit Chlf. In  A. u. Clilf. unl., 
in Aceton 1. Teil war Stictinśdure (I). In  A. m it FeCl3 violett, nicht purpum  (XXV. Mitt.). 
Idcntifizierung durch das Diacetat (vgl. oben), Tetraacetat, dio Red.-Prodd. C]9H]s0 8 

u. C„H 180 , u .  dio Bldg. von Atranolmcthylather bei dor trockonen Dest. (allo Verbb. 
ygl. XXV. Mitt.). Durch 2-std. Erhitzen von I m it 50°/oig. NaOH im H-Strom auf 
150° wurdo Atranol, aus W. briiunlicho Nadeln, F. 118°, erhalten; in A. mit FeCl3 
dunkelolivgrun. •— Thalli von St. japonicum m it A., dann Aceton wio oben erachopft. 
Durch Einongon dea A.-Auszuges zuerst Atranorin, dann Lobarsaure, 0 24H 260 8 oder 
CjjHjdO,,, aus A. Nadeln, F. 193° (Zers.); in A. m it FoC13 tief violett; alkal. Lsg. gelb, 
beim Erhitzen mit Chlf. rot. Aus dem Acetonauszug I. — Extraktion der Thalli von 
Parmolia pertusa u. weitero Verarboitung wio oben. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 1080 
bis 1086. 2/8. 1933. Tokyo, Univ.) L in d e n b a u m .

S. Euwada und T. Matsukawa, Untersuchung iiber Ursolsaure. II . Ubcr die 
Oxydation der Ursolsaure und ihrer Derimte mit Chromsdure. (I. vgl. C. 1933. II. 722.) 
Ursonsdure, C30H 46O3. Aus Ursolsaure m it Cr03 ( =  1 Atom O) in Eg. Nadeln, F. 
(korr.) 284—285°. Oxim, C30H47O3N, Nadeln, F . (korr.) 274—276°. Semicarbazon, 
C31H 490 3N3, kórnige Krystalle, Zers. (korr.) 209°. Ncben der Sauro wurde wenig neu- 
tralo Substanz von F . (korr.) 228—231° erhalten, yermutlich Ursonsaurelacton. — 
Ursonsdurcmelhylester, C31H 4S0 3. Schon von J a c o b s  u . F l e c k  (C. 1931. II. 3213) 
besehrieben. 1 . Aus Ursolsauremethyloster I  odor I I  (I. Mitt.) mit Cr03 ( =  1 Atom O).
2. Aus Ursonsauro mit CH2N2. Saulen, F . (korr.) 193—195°. Oxim, C31H 490 3N, 
Nadeln, F . (korr.) 241—242°. — Ketonsauremethylester 0 MHit0 3. Aus UrsoMure- 
methylester I  mit ubersehussigom Cr03 oder KlLlANIscher Mischung. Dicke Saulen,
F. (korr.) 185—186°. — Kctoacetylursolsauremethylesler, C33H60O5. Aus Acetylursol- 
sauremethylester u. Cr03 ( = l A t o m  O). Nadeln, F . (korr.) 242—244°. Oxim, 
C33H510 6N, Saulen, F . (korr.) 228—230°. — Ketoursohauremethylester, C3]H 480 4. Durch 
Verseifung des vorigen. Baumwollartige Nadeln, F . (korr.) 162°. — Ketoursonsdure- 
methylesler, C3IH460 4. Aua vorigem mit Cr03 ( =  1 Atom O). Flachę Saulen, F. (korr.) 
196—197° (20° hoher ais das Diketon von J a c o b s  u . F l e c k ) .  Diozimanhydrid, 
C31H 460 3N2, Nadeln, Zora. (korr.) 251—252°. Mit Phenylhydrazin das Pyrazolin- 
deriy. C37HboOtN2, gelblicho Oktaeder, Zers. (korr.) 254—256°; gibt starkę Pyrazolinrk. 
Ketoursonsauremethyleater ist yermutlich ein ^-Diketon mit der Gruppe —CO-CH-
CO-CH3, u . obigor Ester C29H 440 3 diirfto durch Wegoxydation der Gruppe —CH(OH)- 
CH3 entatanden sein. — Ketoacetylursohaure, C32H480 5. Aus Acetylursolsauro mit 
Cr03 ( =  1 Atom O). Nadeln, F. (korr.) 296—297°. Oxim, C32H 490 5N, Saulen, F. 
(korr.) 299—300°. Semicarbazon, C33H 5i0 5N3, Saulen, F. (korr.) 284°. Phenylhydrazon, 
C38H 540 4N2, Nadeln, F. (korr.) 300°. Mit CH2N2 der schon oben beschriebene Methyl- 
ester. — Ketoursolsaure, C30H 46O4. Durch Verseifung des yorigen. Tafeln, Zera. (korr.) 
278—280°. Oxim, C30H 17O4N, Tafeln, F. (korr.) 261—266°. Mit CH2N2 der achon 

obon beachriebene Methylester. — Ketoacetyldehydroursolsdure, C32H 460 5 (yielleicht 
auch C31H 440 5). Aus Acetylursolsaure mit uberschiissigem Cr03. Wiirfel, Zers. 305°. 
Oxim, C3jH 470 5N (C31H 450 5N), Wurfel, Zers. 335°. — Ketodehydroursolsaure ( ?). Durch 
Verseifung der vorigen. Undeutliche Krystalle, Zers. ca. 303°. Analyse unbefriedigend.
— Ketoacetyldehydroursolsaurem£thylester, C33H4S0 6 (C32H 40O5). 1. Aua Acetylursol-
saurcmethylester m it uberschiissigem Cr03. 2. Aus vorvoriger mit CH2N2. Dicke Saulen,
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F. (korr.) 239°. Oxim, C33H490 5N (C32H 470 5N), Saulen, E. (korr.) 248°. — Kelodchydro- 
ursolsauremethylester, C31H40O4 (C30H44O4). 1. Durch Versoifung des yorigen. 2. Aus 
vorvoriger mit CH2N2. Weiche Nadeln, E. ca. 135° (unscharf). LlEBERMANNsclie 
Rk. deutłich. — Dio Doppelbindung der Ursolsaure kann nicht, wio bei der Oleanol- 
saure, in y  zum C02H liegon. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 103—09. Juni 1933. [Orig.: 
japan. Ausz.: dtsch.]) LINDENBAUM.

E. Biochemie.
Friedrich Ernst Schmengler, Ober die PermeabiliUił gelrockneter Kollodium- 

membranen fu r  Aminosauren im Vergeich zu organischen Nichtdektrolyten. Vergleięh der 
Permeabilitatsgeschwindigkeit durch besonders vorbereiteto gctrocknete Kollodium- 
membranen yon Olykokoll (bei neutraler u. alkal. Rk.), a-Alanin, (i-Alanin, Leucin, 
Łysin, Asparagin, Asparaginsaure, Betain,, Plienylalanin gegenuber organ. Nichtleitem 
(mehrwertigen Alkoholen). Ebenso wie bei Zellen u. Geweben findet sich aueh bei ge- 
trockneten Kollodiummembranon eino geringero Permeierfahigkeit der Aminosauren 
mit Ausnahme von Betain u. Phenylalanin. Dies Verh. der Aminosauren wird auf ihre 
Ampholytnatur zuriickgefuhrt, auf ihr Vorliegcn ais Zwitterionen. Z. B. diffundiert 
^-Alanin langsamer ais a-Alanin; ionisiertes Glykokoll diffundiert langsamer ais in 
Zwitterionen umgewandeltes. Betreffs der Ausnahmen wird darauf hingewiesen, daB 
Botain ein kleines Dipolmoment besitzt u. Phenylalanin nach B j e r r u m  nur zu 10% 
in Zwitterionen umgeformt ist. (Pflugers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 232. 
591—603. 12/7. 1933. Kiel, Physiolog. Inst. d. Univ.) LOHMANN.

M. A. van Herwerden, Uber Permcabilitatserhóhung fu r  Essigsaure bei Narkose. 
In Narkose ist dio Durchlassigkeit der Epithelzellen des Schwanzes von Frosehlaryen 
fur Essigsaure erhóht, fur Neutralrot u. Nilblausulfat yermindert. (Protoplasma 17. 
359—75. 1932. Utrecht, Univ.) K r e b s .

A. Foa, Uber die Wirkung von Radiumcmanation auf Einzelzcllen oder Oruppcn 
von Zellen. Unter Benutzung feinster, mit Emanation beladener, auf einen Mikro- 
maDipulator montierter Glasnadelehen wird dio a-Strahlenwrkg. an Herzfibroblasten 
u. -Myoblasten u. an Skelettmuskcln yom Hiihnerembryo untersucht. Nach Ein- 
bringen der bei 18° bestrahlten Kulturen in einen Thermostaten (38°) zeigen sich typ. 
Veranderungen. Vielleicht werden durch die a-Strahlen den Zellen ultramkr. Ver- 
letzungen beigebracht, dereń Folgen in Erseheinung treten, wenn durch Temp.-Er- 
hóhung auf 38° der ZelJmetabolismus seine n. Aktivitat wiedergewinnt. (Atti R. Accad. 
naz. Lincei, Rend. [6 ] 17. 578—82. 2/4. 1933.) K r u g e r .

E ,,  E n z y m c h e m ie .
Karl Zeile, Notiz zur Mitieilung: Uber die Bestimniung von Diffusionskoeffizienten 

hochnwlekularer Kórper und iiber einige Beobachtungen bei der Diffusion von Katalase. 
Im AnschluB an eine friihere Mitteilung (C. 1933. I. 2563) iluCert Vf. verschicdene 
Vorbehalte zu den von K. G. St e r n  insbesondere in der Medizin. Kolloidlehro S. 166, 
1933 yeroffentlichten Werten fur das Mol.-Gew. von Katalascn. (Biochem. Z. 261. 156. 
20/5. 1933.) N o r d .

Z. I. Kertesz, Notiz uber den Esterasecharakler der Pekiase (Pektindemethozylase). 
Da mit Lipasepraparaten aus Pektin eine Gelbldg. erzielt werden konnte, bestatigt 
sich die friihere Annahme (E u l e r , Chemio der Enzyme, 1928, Teil 2, Abschn. 1, 457) 
iiber die Esterasenatur der Pektase. Es wird yorgeschlagen, dieses Enzym mit dem 
mchr spezif. Namen Pektindemethozylase zu bezeichnen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
2605. Juni 1933. Geneva, New York.) HESSE.

R. N. Jeffrey und W. V. Cruess, Volumetrische Methode. zur Bestimmung der 
Oxydaseaktivitał. (Plant Physiol. 8 . 327—31. April 1933. Berkeley, Califomia, Umv. 
of Califomia.) L in s e r .

F. Caujolle und S. LaJfite, Untersuchungen iiber die Amylasen. VI. Uber den 
Mechanismus der Aktwierung der amylolytischen Wirkung des Pankreatins durch das 
Athylaminchlarhydrat. (V. vgl. C. 1933. I. 3952.) Naeh yergleichenden Verss. m it 
Na2SOt, NaCl, (N II^ S O ^  N H fil, Athylaminsulfat, Athylaminchlorhydrat u. Mischungen 
yon Na2S04 +  NH4C1, NH4C1 +  Athylarainsulfat, Athylaminsulfat +  (NH4)2S 0 4 akti- 
yieren nur die Salze bzw. Salzgemische die amylolyt. Wrkg. des Pankreatins, die neben 
freien Cl-Ionen aueh freie Na- oder Athylaminionen in der Lsg. cnthalten. Danach 
beruht also die aktiyierende Wrkg. des Athylaminehlorhydrates auf beiden Ionen, 
dem Cl- u. dem Athylaminion. (Buli. Sci. pharmacol. 40(35). 213—19. April 1933.) Ma h n .
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Z. Gruzewska und M. G. Roussel, Die Wirksamkeit der Lipase des Pferdeserums 
in  Abhangigkeit von der Zeit. Der Einflup der Aufbewahrungszeit des Serums auf seine 
lipatische. Wirksamkeit. Dio lipat. Spaltung von Monobutyrin u. Monoacetin verlief 
im nichtgepufferten Serum zunachst der Zeit proportional, fiel dann aber stark ab. Bei 
0° ateril aufgohobenea Serum nimmt an Wirkaamkeit zu. 15 Min. langes Erwarmen 
de3 Seruma auf 50° verandort dio Lipaso nicht, 55° achwacht zur Halfte, 6 8 ° zerstort 
faat yollatandig. (Ann. Phyaiol. Phyaicochim. biol. 9. 369—90. 1933.) L o h m a n n .

E ,. P flanzenchem ie .
Z. Sakurai, Unlersuchung ilber die Bestandteih der Piniennadeln. I. und II. 

Ober eine wachsartige Substanz in den Nadeln des Pinus Thunbergii Parł. Die Nadeln 
wurden mit w. PAo. oxtrahiert, Lag. w. filtriort, auagofallener Nd. aua A. u. PAe. um- 
kryatalliaiert. Auabeute 0,7%. Geruch- u. geachmackloa, E. 78—80°, D . 17 0,9201, 
SZ. 29,84, VZ. 218,90, nach Acetylierung 219,18, EZ. 189,06, JZ. 7,55. Dio Subatanz 
wird „Matsvbaro“ (Pinionnadelwacha) gonannt. Verseifung m it gesatt. alkoh. KOH 
im Rohr bei 140° ergab Spuren Phytoaterin, aber koino Alkohole. Alkal. Lag. mit 
HC1 gefallt, Fottaauren in die Athyloater iibergefuhrt, dieao im Vakuum fraktioniert. 
Nachgewieaon wurden Laurinsdure (F. 40°), Palmitinsaure (F. 58—61,5°), Stearinsaure 
(F. 69-—70°) u. O xy  palmitinsaure (F. 83—85°). Da nach der Acetylierung F. u. VZ. 
unvorandert sind', muB die OH-Gruppe der Oxysaure beaetzt aein. Da ferner keine 
Alkohole gefunden wurden, ist daa Wacha ein Gomiach von Verbb. der Oxypalmitin- 
aauro mit den 3 anderon Sauren, also von GltH30(O-OO-Cn H 23)-CO2H, C16H30(O-CO- 
CuH^-COzFI u. GliH30(O-CO'OnH3i )-CO2H. Daa Wacha hat aomit eine andere 
Konat. ala daa Fichtennadelwacha von K a u f m a n n  u. F r ie d e b a c h  (C. 1922. III. 
521) u. daa Coniforenwacha von BoUGAULT u. B o u r d ie r  (J. Pharmac. Chim. 29 
[1909]. 561). (J . pharmac. Soc. Japan 53. 99—100. Juni 1933. Toyama, pharmazcut. 
Faohach. [Orig.: japan. Ausz.: dtaeh.]) LlNDENBAUM.

K. H. Bauer und H. Dietrich, Der Farbstoff der Birkenlcnospen. Yff. haben dio 
Knoapen mit PAe., dann A. extrahiert. Ruckstand des A.-Extraktea war ein griin- 
braunor Balsam, aus dem aich allmahlich gelbe Nadeln abachieden. Diese zeigten, mit 
PAo. auagekocht u. aus A. umkryatalliaiert, F. 174—174,5° u. Zua. C17H u 0 5 mit
2 OCH3 u . 1 OH. Kein Aldehyd oder Keton. Aeetylderiv., C19H i60 6, F. 199°. Ent- 
methylierung m it H J  ergab Apigenin (5,7,4'-Trioxyflavon), F. 347°. Domnach lag 
der von Y o n g e r i c h t e n  u . P e r k i n  dargeatellto Apigenindimethylather Yor, der hier 
zum ersten Mało in der Natur festgeatellt worden ist. Spaltung mit alkoh. KOH lieferte 
Aniasaure. Dor Farbstoff der Birkenknoapen ist also sehr wahrscheinlich 5-Oxy- 
7,4'-dimethoxyflavon. (Ber. dtsch. chem. Gea. 6 6 . 1053—54. 2/8. 1933. Leipzig, 
Univ.) LlNDENBAUM.

A. Orechoff, Uber die Alkaloide von Berberis heleropoda. Bei der im wesentlichen 
nach S p a th  u . P o lg a r  (C. 1929. II. 1682) durchgefuhrten Extraktion u. Trennung 
der Alkaloide der Wurzelrinde der im mittelaaiat. Teil der U. S. S. R. heim. Berberia 
heteropoda S c h re n k . (B. sphaeroearpa K a r . u. K ir .)  ergab aich, daB dieaea Baaen- 
gemisch qualitativ —  abgesehen vom Fehlen dea Berberrubina (S p a th  u . P o lg a r ,
1. c.) u. dea Shobakunina (Kondo u. Tomita , C. 1931. I. 1115) — die gleiche Zua. 
hat wio daa der B. vulgaris u. Thumbergii; quantitativ beatehen folgende Abweichungen:
B. heteropoda (inKlammem %  dea Gesamtalkaloidgeh.): tertiareBaaen (Oxyacanthin +  
Berbamin) 2,7% (38,5), Berberin 3,85% (54,9), Palmatin 0,2% (3), Phenolbasen 0,25°/0 
(3,6), Gesamtalkaloidgeh. 7% (100). — Im  experimentellen Teil werden Isolierung 
u. Eigg. folgender Verbb. beachriebon: T e t r a h y d r o p a l m a t i n ,  F. 143—144°, 
T e t r a h y d r o j a t r o r r h i z i n . F .  212—214°, T o t r a h y d r o o o l u m b a m i n
F. 220—222°, O x y a c a n t h i n ,  F. 210—212°, B e r b a m i n ,  F. 155°. (Arch. 
Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271. 323—27. Juni 1933. Moakau, Staatl. chem.- 
pharm. Forschungainst.) D egner .

E , P flanzenphysio log ie . B ak te rio lo g ie .
Wilder D .Bancroft und J. E. Rutzler jr ., Erregbarkeit und Narkose bei Pflanzen. 

(Vgl. C. 1932. I. 835.) Bei den Pflanzen wie bei Tieren beruht die Wrkg. der Narkotica 
(A., Chlf., A ., MgSOt , CO%, Athylen ebenso wie Hitze u. Kalte) auf reversibler Koagu- 
lation der Biokolloide. Na-Thiocyanat peptisiert die Biokolloide (ebenso Na-Salicylat), 
rersteift z. B. Mimosa pudica, hemmt die A.- u. Athylenwrkg. auf die Tomatenpflanze, 
unterbricht die Ruhezeit der Kartoffelknolien. Die Ergebnisse geben Unterlagen ab
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fiir die Theorie narkot. Vorgange. (J. physic. Chem. 3 6 . 273—8B. 1932. New York, 
Comell-Uniy.) OPPENHEIMER.

W. Schwartz und H. Steinhart, Untersuchungen uber die oligodynamische Wirkung 
des Kupfers. Der stimulierende Bereich fiir eine Reinkultur von A spergillus niger lag 
bei ca. 0,000 01—0,000 001% Cu in der Nahrlsg. Dio Cu-Aufnahmo durch das wach- 
sende Mycel erleidet infolgo pH-V oranderung starko Schwankungen, gegen Vers.-Ende 
wandort Cu aus dem Mycel in dio Nahrlsg. zuriick. Steigende pa begunstigt dio Cu- 
Aufnahmo, bei fallender pn beobachtet man Cu-Riickwanderung. Ausschaltung von 
pn-Schwankungen durch Pufferung bedingt gleichmaBige Cu-Aufnahme. Cu wird 
teils nur absorbiert (daher 1. auswasehbar), teils nicht auswaschbar, yielleicht chem., 
gebunden. Auch die Konidien enthalten Cu wohl infolgo Weiterleitung, doch ist der 
Konidienfarbstoff Cu-frei. Zur n. Entw. von Aspergillus niger ist Cu notwendig. Die 
N-Bilanz erleidet besonders im zweiten Entw.-Stadium in Ggw. von Cu oino Ver- 
schiebung zugunsten von NH3, wogegen NH 2-Verbb. zuriickgehen. Auffallig ist das 
rasche Einsetzen der Nitratred. (Arch. Mikrobiol. 4 . 301—25. 15/7. 1933. Karls
ruhe.) G rim m e .

E. K. Petrowa, Mikrobiologie des Kochsalzes. Russ. Seesalz enthielt 100000 bis 
200 000 Keimo jo 1 g, vor allom Micrococcus roseus, auBerdem sporontragende Stub- 
chen aus der Mesontericusgruppe, B. megaterinus u. B. subtilis massenhaft. Im ganzen 
wurden 19 yorschiedeno Arten isoliert, von denen die meiston salzresistont, einige auch 
halophil sind. Es folgt, daB beim Einsalzen m it Seesalz Keime in das zu konser- 
yierondo Prod. eingofiihrt werdon. Die meisten Keime spalten organ. Substanz. In 
allen Salzproben wurden massenhaft farbstoffbildende Keime, gróGtenteils rotwachsende, 
gefunden. Ebenso wie das Salz ist auch dio Solo stark keimhaltig, yor allem wiedor 
M. roseus. (Arch. Mikrobiol. 4. 326—47. 15/7. 1933. Moskau.) G rim m e.

Mario Sacchetti, Beitrag zur Kenntnis der Mikroflora einiger italienischer
Kasę. II. (I. vgl. C. 1933 . I. 953.) In  Erganzung friiherer Unterss. beschreibt Vf. 
eine Reihe von aus Weichkase isolierten Heferassen aus den Gattungen Zygosaccharo- 
myces, Saccharomyces, Mycoderma u. Torula in bezug auf Lebensbedingungen u. 
EinfluB auf dio Kasereifung. Nahcres im Original. (Arch. Mikrobiol. 4  427—46.
15/7. 1933. Bologna.) G rim m e .

E 4. T ierchem ie .
H. Molier und G. Tromel, Rónłgenographische Unlersuchung iiber den Aufbau 

der anorganischen Zahnsubslanz. Es wurden DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen mit Cu K- 
Strahlung hergestellt. Um dio durch die Cu-Strahlung angeregte Ca-Strahlung abzu- 
schirmen, lag vor dem Film eine Al-Folie von 20 n  Dicke. — Aufnahmen yon voll- 
kommen unbehandeltem Zahn s c h m e 1 z (Rontgenstrahl streift die yom Schmelz be- 
deckte Zahnflache) ergaben ein yom Apatitdiagramm (der anorgan. Knochensubstanz, 
vgl. K le m e n t u . T ro m el, C. 1 9 3 3 .1. 1462) ydllig yorschiedenes Diagramm mit aus- 
gezeichnet scharfen Linien. Es treten wesentlich weniger Linien auf ais in den Apatit- 
diagrammen, sie liegen aber bis auf eine einzige schwache alle an denselben Stellen, 
Die Intensitatsyerteilung ist ganz anders. Dagegen lieferton Aufnahmen yon Zahn b e i n 
stets das n. Apatitdiagramm (Hydroxylapatit). — Anzeichen fiir Textur im Zahnschmelz 
wurden nicht gefunden, e3 muB daher in diesem eine neue Krystallart yorliegen. Hin- 
sichtlich ihrer Zus. besteht die Móglichkeit, daB sie ontweder aus einer neuen Modi- 
fikation des Hydrosylapatits besteht oder daB der Carbonatapatit bei ihrem Aufbau eine 
wesentliche Rolle spiolt: bei Lósungsvcrss. mit vord. HC1 tra t  namlich eine deutliche 
Entw. yon C02 auf. Die rontgenograph. Untcrs. der einzelnen Atzstufen ergab ferner, daB 
die neue Zahnschmelzsubstanz eino hóchstens 0,05 mm dicke Oberflachenschicht bildet. 
Die tieferliegenden Schichten des Zahnschmelzes liefern wieder ein anderes Diagramm, 
das in einigon Teilen Ahnlichkeit mit dom neuen Diagramm hat, andererseits (irmere) 
Linien besitzt, die nahezu mit denen des Apatits iibereinstimmen. Yielleicht liegt 
hier ein Gemenge der beiden Verbb. yor; Vff. erscheint es nicht notwendig, noch eine 
andere neue Verb. anzunehmen. — Die Unters. ist aus auBeren Griinden abgebrochen 
worden, obwohl einige Fragen noch ungcklart sind. (Naturwiss. 21 . 346—48. 12/5. 1933. 
Dusseldorf, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Eisenforsch.) SKALIKS.

Harry B. Weiser und George R. Gray, Kolloide Erscheinungen in Gallensleinen. 
Literaturubersicht iiber die kolloidchem. Erscheinungen betreffend die Bldg. yon 
Gallensleinen mit u. ohne gleichzeitige Entziindung. Durch Eindiffundieren yon AgNOs- 
bzw. Gallenpigmentlsg. in eine M. yon feinen Cholesterinkrystallen, die in Ggw. Weiner
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Mengen eines hydropbilen Kolloids (Gelatine, Albumin, Fibrin) u. von K 2Cr04 bzw. 
Ca(N03), gefullt worden waren, konnten rhythm. Streilungen yon Ag2Cr04 bzw. Ca- 
Gallenpigment erzielt werden. Die konzentr. Ringe in den gewóhnlichen Gallensteinen 
entzundlichen Ursprungs sind niebt das Ergebnis einer Abscheidung von abweehselnd 
hellen u. dunklen Schichten, sondern ein Fali der LlESEGANGSchen Ringe. Die 
kolloiden Gallenpigmente diffundieren in eine M. yon Cholesterinkrystallen, hydro- 
philen Kolloiden u. Kalk, u. der Ca-Gallenpigmentkomplex wird in konz. Banden 
abgesehieden. (J . physie. Chem. 36. 286—99. 1932. Houston [Texas], The Rice 
Inst.) K r u g e r .

I. A. Smorodinzew, K. W. Bebescliin und P. I. Pawiowa, Beitrage zur Chemie 
der Uelminthen. I. Mitt. Die chemische Zusammensetzung von Taenia saginata. Die 
Troekensubstanz von Taenia saginata betragt 12,18%, davon 11,56% organ. Substanz. 
Gesamt-N 0,54—0,73, F e tt 0,29—3,17, Asche 0,52—0,85°/0 bereehnet auf lebende 
Wurmer. (Bioehem. Z. 261. 176—78. 20/5. 1933. Moskau, Chemotherap. Sektor d. 
Tropeninst.) G u g g e n h e im .

E 6. Tlerphysiologie,
Carl Oppenheimer, Neue Oebiete und neue Forschungen der Hormonlehre. t)ber- 

sieht iiber die neuen Forsehungen iiber die Sexualhormone u. das AuxŁn. (Dtsch. med. 
Wschr. 58. 1691—93. 1932. Berlin.) W a d e h n .

Cesare Galve Raso, Follikel- und Omrientherapie. Sammelbericht. (Rass. Clin. 
Terap. Sci. affini 31. 384—97. Madrid.) Gr im m e .

St. Konsuloff, Ober die Hormone im Colostrum. Die Injektion von Colostrum 
der schwangeren Frau fiihrt bei der infantilen Maus zur Bldg. yon Corpus luteum- 
K 6 rpern u. Blutungen im Oyar, Schollen im Abstrieh u. zur sehr starken Erweiterung 
dćr Uterushomer. Letztere Erscheinung ist intensiver ais nach der Injektion von 
Sehwangerenham. Die Injektion von Colostrum der Frau nach der Geburt hat fast 
keinen Effekt mehr auf die infantile Maus. Es ist anzunehmen, daB die Hormone des 
Colostrums wahrend des Geburtsaktes konsumiert worden sind. (Endokrinologie 13. 
27—29. Aug. 1933. Sofia.) W a d e h n .

Jos. Pazler, Versuche zur Bestimmung der Vegelationsu>irkung des im H am  trach- 
tiger Stuten enthaltenen Follikularhormons. E s wurde in der MlTSCHERLICHschen 
Versuchsanordnung die Diingewrkg. des Hams trachtiger Stuten m it der Diingewrkg. 
von Harn anderer Herkunft auf die Entw. von Hafer- u. Rubenpflanzen untersucht. 
Die Diingewrkg. des óstrinreichen Hams schwangerer Stuten unterschied sich hierbei 
nieht von der Wrkg. des Harns nichttragender Stuten oder yon Wallachenharn. Die 
giinstige Wrkg. des Stalldiingers diirfte also kaum seinem Hormonreichtum zuzu- 
schreiben sein. (Z. Zuckerind. ćechosloY. Republ. 57. (14.) 421—24. 4/8. 1933. For- 
schungsinst. der fisi. Zuckerindustrie.) WADEHN.

M. A. Magath und R. M. Rosenfeld, Beeinflussung der Prolamcirkung auf das 
infantile Ovarium durch gleichzeitige Follihulinzufuhr. Infantile Mause erhielten 1/„ Ein- 
heit Prolan u. vor, wahrend u. nach dieser Behandlung erhebliche Dosen Follikulin 
(12—50 M.-E.) injiziert. Bei der am 8 . Tage yorgenommenen Sektion fanden sich bei 
allen gespritzten Tieren zahlreiche Gelbkorper. Die 1/2 Einheit Prolan allein erzeugte 
nur bei einem Bruchteil der behandelten Tiere Gelbkorper im Ovar. Das yerwandte, 
aus Stutenharn gewonnene Follikulinpraparat hatte also eine ausgesproehen fordemde 
Wrkg. auf don Luteinisierungseffekt des Prolans. (Klin. Wschr. 12. 1288. 19/8. 1933. 
Kiew, Staatsinst. f. Endokrinologie, Abt. f. Biologie.) WADEHN.

A. V. Arvay, Ober den Mechanismus der stoffwechselfordemden Wirkung des 
Ovarialhormons. (Vgl. C. 1931. II. 2346.) Die Injektion yon Oyarialhormon steigert 
den Gasstoffweehsel weiblicher Ratten. Diese Stoffwechselsteigerung bleibt nach 
Exstirpation des Genitaltraktes aus. Der isolierte Uterus der mit Oyarialhormon 
behandelten Tiere hat einen hoheren 0 2-Verbrauch ais der Uterus nieht behandelter 
Tiere. Im 0 2-Verbraueh der Muskulatur liiBt sich aber kein Unterschied in diesen 
beiden Fallen feststellen. Wird dem Uterusgewebsbrei im AtmungsgefaB Oyarialhormon 
zugesetzt, so tr itt eine Steigerung des 0 2-Verbrauchs ein; bei Muskulatur ist dies nieht 
der Fali. — Der Grund fiir die nach Injektion von Oyarialhormon im ganzen Organismus 
einsetzende Stoffwechselsteigerung ist zu suehen einmal in einer streng organspezif., 
nur den Uterusstoffwechsel fordernden Wrkg. des Hormons u. weiter in der Energie- 
produktion des unter der Hormonwrkg. rasch waehsenden Uterus. Ais ein dritter Faktor 
kommt yielleicht noch ein Uterushormon in Frage, das unter Einw. des Ovarialhormons
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produziert wird u. stoffwechselfOrdemd wirkt. (Endokrinologie 13. 9—16. Aug. 1933. 
Debreczen, Univ. Frauenklin.) WADEHN.

D. Gostimirović und G. O. Kramer, U ber Behandlung der Storungen des Brunst- 
cyclus mit Oeschlechtshormonm. WeiBe geschlechtsreifo Mause, dereń Brunstcyclus 
starken Storungen unterworfen war, konnten weder durch einmalige noch durch langer 
dauerndo Behandlung mit Brunsthormon oder Prolan in einen dauernden rhythm. 
Brunstcyclus yersetzt werden. (Endokrinologie 13. 16—20. Aug. 1933. Munchen, 
Univ., Pathol. Inst.) W a d e h n .

Frank Spielman, Morris A. Goldberger und Robert T. Frank, Hormonale 
Diagnose der Lebensfdhigkeit bei Schwangerschajt. In  33 Fiillen von Schwangerschaft, 
in denen ein Absterben des Fótus vennutet wurde, wurdo der Ostringeh. des Blutes 
nach F r a n k - G o l d b e r g e r  u . der Prolangeh. des Harns nach A s c h h e im - Z o n d e k  
oder F r i e d m a n n  untersucht. Die Priifung auf Ostrin verlief stets negatiy, wenn der 
Fótus to t war, u. stets positiy, wenn der Fotus lebte. Die Priifung auf Prolan gab in 
50% der Fiille positive Bk., auch wenn der Fotus abgestorben war. Diese Bk. ist also 
nur bei negativem Ausfall fiir diese Zwecke zu yerwerten. (J. Amor. med. Ass. 101. 
266—68. 22/7. 1933. New York, Mount Sinai Hosp., Gynecologic. Servi.ce and Divis. 
of Laborr.) W a d e h n .

Remy Collin, Bestehen experimentelle Beweise fu r  die Neurocrinie der Iiypophysel 
Das hormonhaltige Kolloid der Hypophyse kann auf yerechiedenem Wege ausgesehieden 
werden. Unter den 4 móglichen Wegen sind zwei: die Inkretion des Kolloids in den 
allgemeinen Blutkreislauf (Hamocrinie) u. die Inkretion in das Tuber cinereum (Neuro
crinie) von besonderer Bedeutung. Die Grunde, die fiir das Vorhandensein einer der- 
artigen Neurocrinie sprechen, werden auseinandergesetzt. (Ann. Mćd. 33. 239—60. 
Marz 1933.) WADEHN.

Fritz Pendl, Beobachlung iiber eine Wirkung von IIypophysenvorderlappensubslanz. 
Bei einem Kranken mit Unterfunktion der Schilddriise hatte die Verabfolgung von 
PmpAj/«o»tabletten (P r o m o n t a ) eino recht giinstige Wrkg. (Dtseh. med. Wschr. 
6 8 . 1681—82. 1932. Marienbad.) W a d e h n .

Herbert M. Evans,f7nsere heutigen Kenntnisse iiber die Funktion des Hypophysen- 
vorderlappens. tlbersicht. (J. Amer. med. Ass. 101. 425—32. 5/8. 1933. Berkeley, 
Calif.) W a d e h n .

J. B. Collip, Evelyn M. Anderson und D. L. Thomson, Das adrenotrope 
Hormon des Hypophysenvorderlappens. (Vgl. C. 1933. II. 1381.) Hypophysektomierte 
Ratten erwiesen sich ais gutes Testmaterial fiir die Auswertung des adrenotropen 
Hormons. Vor Beginn der Injektioncn wird die linkę Nebenniere entfernt, ihr Gcwiclit 
festgestellt. u. sie histolog. untersucht. Die Entfernung der linken Nebenniere fiihrt 
beim hypophysektomierten Tier nicht zur Hypertrophie der rcchten Nebenniere, wie 
es beim n. Tier der Fali ist. Vom besten bisher hergestellten Extrakt geniigte die tag- 
lich zweimalige Injektion von 1L mg Substanz, um in 1 Woche die vollstandige Wieder- 
herst. der rechten Nebenniere herbeizufiihren. Dieso Extrakte enthielten kein thyreo- 
tropes Hormon, das also vom adrenotropen verschieden ist. DieWirksamkeit des adreno
tropen Hormons wird durch 30 Min. langes Kochen nicht vernichtet. Peroral waren 
die Extrakte nicht wirksam. — Das reinste Praparat wurde aus einer Ausflockung 
gewonnen, die beim Einengen bei ph 5— 6  aus einer 75°/0 Aceton enthaltenden 
Fraktion ausfiel. Diese Acetonfraktion wurde ais Nebenprod. bei der Reinigung des 
thyreotropen Hormons aus dem Filtrat der Ca3(P04)2-Fiillung zur Adsorption des 
Waehstumshormons erhalten. (Lancet 225. 347—48. 12/8. 1933. Montreal, Mc Gili 
Univ.) W a d e h n .

Eskil Kylin, Prdhypophyse — Sexualdrusenfunklion und essentielle Hypertonie. 
Es werden die Grunde aufgefiihrt, die ais Ursache der essenticllen Hypertonie Storungen 
der endokrinen Funktion, insbesondere Storungen des Zusammenspiels zwisehen Pra- 
hypophyse u. Sexualdrusen, vermuten lassen. (Med. Klinik 29. 1004—07. 21/6. 1933. 
Jónkoping, Allgem. Krankenh. Innere Abt.) W a d e h n .

H. Żwarenstein, Veranderungen im Stoffwechsel bei Xenopus laevis, die mit endo
krinen Funktionen und dem Reprodukticmszyklus zusammenhdngen. II . Die Wirkung 
der Hypophysektomie auf den Kaliumgehalt des Serums. (I. vgl. C. 1933. I. 3099.) Dio 
Entfernung der gesamten Hypophyse oder auch allein des Vorderlappens m it der 
Pars tuberalis fiihrt zu einer Senkung des K-Geh. des Serums um 22°/0. Die spatero 
Begeneration der Pars tuberalis andert an diesem Resultat nichts, so daB also der 
Yorderlappen derjenige Teil der Hypophyse sein durfte, der direkt oder indirekt den
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K-Geh. des Serums kontrolliert. (J. exp. Biology 10. 201—03. Juli 1933. London, 
Univ., Dep. of Social Biol.) W a d e h n .

Max Reiss, Adolf Hochwald und Hermann Druckrey, Ober energeiische Orund- 
lagen endokriner Wirkungen. IV. Die RoUe des Wachstumshormcms im Stoffwechsel von 
Leber und Niere. Der 0 2-Verbrauch des Leber- u. Nierengewebes ist bei hypophysekto- 
miertcn jungen Ratten gegenuber Kontrollen betrilchtlich yermindert. Die Injektion 
von Waohstumshormon steigert den 0 2-Verbrauch dieaer Organe bis zur Norm u. uber 
diese hinaus. Die anaerobe Glykolyse steigt an; in der Leber kommt es sogar zum 
Auftreten einer aeroben Glykolyse. — Das Waehstumshormonpraparat wurde bereitet: 
Feingemahlene Prahypophyso m it der fiinffachen Menge V2o-n. NaOH ausziehen, Ungel. 
abschleudem, Lsg. mit HC1 auf ph 7,2—7,3 bringen, Nd. verwerfen, Lsg. mit Aceton 
bis zu einem Geh. von 30—35%  yersetzen. Der ausfallende Nd. enthalt das Hormon. 
(Endokrinologie 13. 1—4. Aug. 1933. Prag, Deutsche Univ., Inst. f. allgem. u. exper. 
Pathol.) W a d e h n .

Arthur Grollman und W. M. Firor, Uniersuchungen uber die Nebennieren.
I II . Die Herstellung eines aktiven Extraktes des Hormons der Nebennierenrinde. In 
Anlehnung an die Vorschrift von SwiNGLE u . P f i f f n E R  wird ein abgekurztes Verf., 
das bessere Ausbeuten liefert, geschildert. Die Nebennieren werden entmarkt u. in 
Aceton, das durch C02-Sohnee gekuhlt ist, zum Gefrieren gebracht. Nebennieren 
zermahlen, Drtisenbrei mit der 3-fachen Gewichtsmenge Aceton 24 Stdn. k. extra- 
hieren, auf der Weinpresse abpressen, Ruckstand 20 Min. m it Aceton am RiickfluB- 
kiihler ausziehen. Vereinte Acetonlsgg. im Vakuum bei 25—35° einengen, nach dem 
Abkuhlen durch Gaze vom ausgefallenen Materiał befreien, F iltrat 7-mal mit je 1/7 Vol. 
Bzl. ausschutteln. Die vereinten Benzollsgg. mit Vso ihres Vol. mit gesatt. Bicarbonat- 
lsg. 2-mal ausziehen, um das Adrenalin zu entfernen. Die yollstandige Beseitigung des 
Adrcnalins ist zu kontrollieren. Es wird 1 mai mit n. HC1 durchgeschiittelt, um das 
Bicarbonat zu beseitigen u. die Benzollsg. im Vakuum bei 40° cingeengt. W&hrend der 
Dest. wird dio zur Lsg. des Hormons notwendige Menge NaCl-Lsg. tropfenweise zu- 
gegeben. Nach Beendigung der Dest. ist das Hormon in der NaCl-Lsg. gel., auf der 
ungel. Fette schwimmen. Auf 10 g Nebennierenrinde wird 1 ccm Kochsalzlsg. ge- 
braucht. Nach Entfernung der Fette u. Filtration durch Seitzfilter ist die Hormon- 
lsg. injektionsfertig. — Die Auswertung erfolgt an epinephrektomierten Ratten. Um 
erwachsene, nebennierenlose Ratten am Leben zu erhalten, muBten taglich 3—5 com 
injiziert werden, wachsende Ratten erforderten noch viel hohere Dosen. (J . biol. Che- 
mistry 100. 429—439. April 1933. Baltimore, Johns Hopkins Uniy., Dep. of Phar- 
macol. and Exp. Therap. and Surgic. Huntwian Lab.) W a d e h n .

Giuseppe Dessy, Adrenalin und die Sesistenz der Blulkorperchen. In  den mit 
der Methodik zur Best. der Blutkorperchenresistenz ausgefiihrten Verss. unter Zu- 
satz von Adrenalin zeigte sich, daB das Adrenalin in den angewandten Konzz. (1: 1000 
bis 1: 10 000) eine rein hamolyt. Wrkg. direkt proportional der Menge ausiibt. (Endo- 
krinologie 13. 59—60. Aug. 1933. Perugia, Univ., Physiol. Inst.) WADEHN.

B. Walthard, Der Sloffwechsel iiberlebender Oewebe, insbesondere der Schilddruse. 
Normales Schilddrusengewebe zeigt hohe Atmung. Die acrobe u. die anaerobe Glyko
lyse sind 0, ebenso der WARBURG-Quotient. Dieselben Verhaltnisse finden sich auch 
bei der parenchymatósen u. Kolloidstruma. Beim Basedow ist die Atmung yergroBert; 
die aerobe Glykolyse aber 0. Nach J-Gaben ist beim Basedow ein Ruckgang der 
Atmung zur Norm u. das Einsetzen einer leichten aeroben Glykolyse ais Ausdruck 
regressiver Veranderungen zu beobachten. Maligno Tumoren der Schilddruse ver- 
halten sich in bezug auf Atmung u. Glykolyse wie malignę Tumoren anderer Organe. 
(Endokrinologie 13. 5—9. Aug. 1933. Bem, Univ., Pathol. Inst.) W a d e h n .

A. Elizabeth Adams, Die Wirkungen der Hypophyseldomie und der Verabfolgung 
von Vorderlappensubslanz auf Haut und Schilddriise von Triton crislatus. (Vgl. C. 1932.
II. 2984.) Nach Entfernung der Hypophyse oder Prahypophyse ist bei reifen u. in- 
fantilen Triton cristatus die Hautung gehemmt. Die Verhornung der auBeren Schichten 
der H aut halt an, so daB die Tiere borkig werden. Die Sohilddruse dieser Tiere zeigt 
bei histolog. Unters. den Zustand der Inaktivitat. Es gelingt bei diesen hypophysekto- 
mierten Tieren, durch Implantation yon Prahypophysen von Anuriem die Schild
druse zu aktiyieren u. durch das nun yon der Schilddruse sezernierte Schilddriisen- 
hormon die Hautung in Gang zu setzen. In einem Falle wurde dieses Ziel auch durch 
Injektion eines Alkaliestraktes aus Rinderprahypophyse erreicht. (J. exp. Biology 10.
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247—56. Juli 1933. Edinburgh, Univ., Dep. of Animal Genotica. u. South Hadley, Mass., 
Mount Holyoke Coli.) W a d e h n .

Dorothy H. Andersen und Helen S. Kennedy, Die Wirkung der Kastraiion 
auf Nebennieren, Schilddriise und Hypophyse. Bei infantilen mannlichen u. weiblichon 
Ratten sind eino Woche nach der Kastration die Nebennieren unyerandert. Neun 
Wochen nach der Kastration sind boi diesen Mannchen die Nebennieren hypertroph. 
u. lipoidreicher ais boi Kontrollen, histolog. wie bei infantilen Tieren; boi Weibchen 
haben in diesem Fali die Nebennieren das Gewicht wie bei Tieren im Dióstrus, Histologie 
wie bei Mannchen. Dio Kastration erwachsener Ratten fiihrt bei Mannchen zu einer 
Yoriibergehenden Lipoideinlagerung in dio Fascia lata u. Reticularis; bei Weibchen folgt 
einer yoriibergehenden Hypertrophie der Nebennieren eino in 6 — 8  Wochen stets deut- 
liche Atrophie. — In  der Schilddriiso sind 8  Wochen nach der Kastration charakterist. 
histolog. Verandorungen atrophischeę Art festzustellen. — Bei mannlichen Ratten 
nahm dio Hypophyse in der Versuchszeit (8  Wochen) stots zu; bei Weibchen nahm die 
Hypophyse in Beziehung auf dio GroBe der im Ostrus zu findenden Driise zu; sio war 
schweror ais bei Mannchen. — Die Wrkg. der Kastration auf dio Nebennieren andoror 
Tierarten wird weiter ausfiihrlich geschildert. (J. Physiology 79. 1—30. 28/7. 1933. 
New York, Columbia Univ., Coli. of Physic. and Surgeons, Dep. of Pathol.) WADEHN.

Julius Bauer, Hyperthyreoidismus. Schilderung des hyperthyreot. Krankheits- 
bildes besonders in bezug auf die eintretenden Horzstorungen. (Wien. klin. Wschr. 46. 
981—85. 4 /8 . 1933. Wien, Allgem. Poliklin., I .  Med. Abt.) WADEHN.

Alexander B. Gutman, Lawrenee W. Sloan, Ethel Benedict Gutman und 
Walter W. Palmer, Die Bedeutung des Dijodtyrosins beim Hyperthyreoidismus. Ver- 
gleich der therapeutischen Wirkung des Dijodtyrosins mit der von anorganischem Jod. 
30 Kranke mit Hyperthyreoidismus wurden mit Dijodtyrosin auf dio Operation yor- 
beroitet. Es war dio yon anderen Autoren festgestellte ldinische Besserung u. das Ab- 
sinkon des Grundumsatzes zu beobachten. Dieso therapeut. Wrkg. untersohied sich 
aber in Art u. AusmaB nicht von don Erfolgon, die durch Verabreichung von anorgan. 
J  zu erzielen sind. Auch der J- u. Thyroxingeh. des exstirpierten Sehilddriisenstuckes 
war kein anderer, ais er nach Behandlung mit anorgan. J  aufgefunden wird. Dio 
Wrkg. des Dijodtyrosins war also nicht spezif. von der Wrkg. anderer J-Verbb. vor- 
schieden. (J. Amor. med. Ass. 101. 256—59. 22/7. 1933. Columbia Univ., Coli. of 
Physic. and Surgeons, Dopp. of Med. and Surgery. Presbyterian Hosp.) W a d e h n .

L. Scheffer, Jodstoffwechsel bei Schilddriisenkranken. Bei der Verfolgung des 
J-Stoffwechsels ist es durehaus notwendig, die durch die H aut u. den Darm den Kórper 
yerlassenden Jodmengen festzustellen. Auf beiden Ausschoidungswegen gibt der 
Kórper haufig so groBe Jodmengen ab, daB das Hamjod dagegen zurucktritt. Die 
Unterss., die sieh mit der Feststellung der Jodausscheidung im Ham  begniigen, haben 
daher nur beschrankten Wert. — Beim Basedow besteht kein Gleichgewicht zwischen 
Jodaufnahmo u. Jodabgabe, sondern es wird mohr J  ausgeschieden ais eingenommen. 
In einzelnen Fiillen ist beim Basedow die Jodausscheidung durch dic H aut 10-mal 
groBer ais durch die Niere. — Bei Hyperthyreose u. bei Kropf treten H aut u. Nieren 
in der Ausscheidung des Jods an Bedeutung stark zuriick; dagegen ist dio Jodaus
scheidung im Kot stark yermehrt. Im Ganzen wird aber weniger J  ausgeschieden ais 
aufgenommen, so daB eine Jodspeicherung eintreten miiBte. Die Abgabe durch die 
Lunge konnte aber nicht untersueht werden. (Klin. Wschr. 12. 1285—86. 19/8. 1933. 
Pćcs, Ungam, Med. Uniyklin.) W a d e h n .

Z. Lelkes, Ober den Jodgehalt der fetalen, Neugeborenen- und Sduglingsschilddriisen. 
Vom 4. Monat des fotalen Lebens an ist stets J  in der Schilddriise nachweisbar. Der 
absol. J-Geh. der fetalen Schilddriise ist jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen; 
der J-Geh. ist im Winter am groflten. W&hrend des fetalen Lebens steigt der absolute 
u. sinkt der relatiyo J-Geh. der Driise bis zur Geburt. Nach der Geburt kommt es 
zu einem starken Gewichtsverlust der Schilddriiso u. zugleich zu einer J-Speicherung, 
so daB der relatiyo J-Geh. sprunghaft ansteigt. (Endokrinologio 13. 35—40. Aug. 
1933. Pścs, Uniy., Physiol. Inst.) W a d e h n .

Gulbrand Lunde, K. WiilJert und Per Laland, Untersuchungen iiber die jod- 
haltigen Korper der Thyreoidea. III . Ultrafiltration und Dialyse von Thyreoidea-Prepsaft. 
(II. ygl. C. 1930. I. 3685.) Es wurdo SchilddriisenpreBsaft durch Ultrafilter yer- 
schiedener GroBe ultrafiltriert u. in den einzelnen Fraktionen Trockensubstanz u. J  
bestimmt. Auch durch ein l,5% ig. Filter (SCHLEICHER-SCHULL) nach B e c h h o l d  
geht die weitaus groBte Menge der jodhaltigen Kórper nicht hindurch. Die Molekular-
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gróBe diirfte — yorausgesetzt, daB nicht Adsorption einer sehr jodreichen Substanz 
an hochmolekulare EiweiBkorper vorliegt — eino sehr hohe sein. — Zum Zwecke der 
Anreicherung an akt. Substanz wurde der PreBsaft Fallungen m it Aceton, Acetessig- 
ester u. Formalin unterzogen. Die Acetonfallung enthielt prakt. alles J  u. hatte einen 
J-Geh. von 2,25°/00. — Bei einer Dialyse wurden die jodhaltigen Verbb. fast yollstandig 
in dem Kollodiumsackchen zuruckgehalten. Bei der Elektrodialyse traten Fallungen 
auf, dio 77%  des Gesamtjods mit einem J-Geh. yon 3,29°/oo enthielten; 12,3% des 
Gesamtjods waren wahrend der Elektrodialyse hinausdialysiert. Diese Fraktionen 
u. Fallungen, die durch y s u. 1/ i Sattigung des PreBsaftes mit Ammonsulfat erhalten 
worden waren, wurden an der Maus mit dem Acetonitriltest ausgewertet. Bei der 
Fallung durch V3-Sattigung mit (NH1 ),S04 entsprechen 0,083 g mit 2,36°/00 J  0,1 mg 
Thyroxin; dieselbe Wirkungsstarke hatte die Fallung bei Elektrodialyse. Die anderen 
Fraktionen liatten geringere Schutzwrkg. (Endokrinologie 13. 29—35. Aug. 1933. 
Stavanger, Forschungslabor. der Norw. Konseryenindustrie; Oslo, Uniy., Pharmakol. 
Inst.) _ W a d e h n .

I. Abelin und A. Schonenberger, Uber den Antagonismus Dijodtyrosin: Thyrozin 
und iiber die Rolle der Diat bei der Hyperthyreose. (Vgl. C. 1932. I. 406. 1933. I. 447.) 
Die giinstigen Ergebnisse, die bei der Bekampfung der kiinstlichen Hyperthyreose bei 
R atten durch Verabfolgung geeigneter Dijodtyrosingaben zu erzielen waren, werden 
durch Auswahl einer geeigneten Diat noch weitgehend unterstutzt. Der Grundumsatz 
kehrt dabei, trotz fortgesetzter Schilddrusenzufuhr, fast zur Norm zuriick oder sinkt 
gar unter den Normalwert. Ein UberschuB yon Dijodtyrosin ist zu yermeiden. (Z. ges. 
exp. Med. 8 8 . 528—42. 11/5. 1933. Bern, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

L. I. Pugsley und Hans Selye, Die histologischen V eranderungen in den Knochen, 
die fiir die Wirkung des Nebenschilddrusenhormons auf den Calciumstoffwechsel der Satte 
veranlwortlich sind. (Vgl. C. 1933. I. 76.) Ais erste Rk. der Knochen auf die Injektion 
yon Parathormon ist die Bldg. von zahłreichen Osteoclasten zu yerzeichnen, die 2 Tage 
nach Beginn der Behandlung besonders deutlich ist. Der Bldg. der Osteoclasten geht 
der Anstieg des Ca-Geh. im Serum paraUel. Es erscheinen dann zahlreiche Osteoblasten, 
wahrend dio Ca-Ausscheidung im Ham  u. das Blut-Ca noch kraftig erhóht sind. Mit 
dem Beginn des Versehwindens der Osteoclasten, das zwischen dem 9. u. 12. Behandlungs- 
tag einsetzt, geht ein Absinken des Serumkalks u. die Verringerung der Ca-Ausscheidung 
einher. Am 14. Tag sind bei fortgesetzter Parathormonzufiihrung praktisch Osteoclasten 
nicht mehr yorhanden u. nun der Ca-Stoffwechsel zur Norm zuriickgekehrt. (J. Physio- 
logy 79. 113—17. 28/7. 1933. Montreal, Mc G i l l  Univ„ Dep. of Biochem.) WADEHN.

Z. Bychowski, Der gegenwartige Stand der Epithelkórperchenforschung. t)ber- 
sicht. (Klin. Wsehr. 12. 1294—97. 19/8. 1933. Warscbau, Gesundheitsamt.) W a d .

Oskar Wintersteiner und Harold A. Abramson, Der isoelektrische Punkt 
von Insulin. Ehklrische Eigenschaften von adsorbiertem und krystallinem Insulin. Vff. 
bestimmen den isoelektr. Punkt von krystallisiertem Insulin durch Elektrophorese 
u. yergleichen die so erhaltenen Resultate m it denen aus Loslichkeitsbestsfc. u. nephelo- 
metr. Messungen des Floekungsoptimums. Nach Messungen der elektr. Beweglichkeit 
von mit einem Insulinfilm iiberzOgenen Quarzpartikeln oder amorph gefalltem Insuhn 
in  Vso-m- Acetatpuffer, liegt der isoelektr. Punkt zwischen ph =  5,3 u. 5,35. Fiir im 
gleichen Medium suspendierte Insuhnkrystalle liegt er bei ph =  5,0. Die Bedeutung 
dieses Unterschiedes fiir das Verh. der Oberflaehe yon krystallisiertem u. adsorbiertem 
Insulin wird diskutiert. Loslichkeitsbestst. in V3o-m. Acetatpuffer ergaben, dafi Insulin 
in dem weiten pH-Bereicli von pa =  4,8—6,5 wl. ist (ziemlich konstant ca. 4 mg 
pro Liter). Den Mittelpunkt dieses pn-Bereiches halten Vff. nicht fiir ein deutliches 
Anzeichen des isoelektr. Punktes. Das Flockungsoptimum von krystaUisiertem Insulin, 
nephelometr. in 1/30-m. Acetatpuffer bestimmt, liegt ungefahr bei ph =  5,4, ist also 
in guter Ubereinstimmung mit den Messungen der elektr. Beweglichkeit. (J. biol. 
Chemistry 99. 741—53. Febr. 1933. New York, Columbia Uniy.) C o rte .

Georg Biittner, Das Insulin in der Chirurgie. Die chirurg. Grundsatze fiir die 
Insulinbehandlung sind andere ais in der inneren Medizin. Die Notwendigkeit der 
Hebung der Widerstandskraft erfordert es, den Kranken ohne Diateinschriinkung yolle 
gemischte Kost mit reichlich Insulin zu geben. (Med. Welt 7. 1167 — 6 8 . 19/8. 1933. 
Danzig, Diakonissenkrankenanst., Chirurg. Abt.) WADEHN.

Niels A. Nielsen, Ober die Wirkung des Insulins. (Vgl. C. 1933. II. 898.) Wird 
dem Blut bei der Durchstromung des Hinterbeins eines normalen Kaninchens Insulin 
zugesetzt, so wird die Menge der aus dem Blute yerschwindenden Glucose fast ver-
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doppelt. Die Abnahme der Milchsaure aus dem Blut u. der Geh. des Lactacidogens im 
Muskel scheinen nicht verandert zu werden. Einen derartigen EinfluB auf den Glucose- 
yerbrauch hat das kryst. Insulin nicht, wonn es dem Blut bei einer Leberdurchstromung 
zugesetzt wird. Die Abnahme der Glucose u. auch der Slilchsaure ist vor u. nach der 
Insulinzufiihrung dieselbe. Bei der D urchstrom ung der Leber diabet. H u n d e  wird der 
Glucosegeh. der Durchstromungsfl. uberhaupt nicht yerandert, der Geh. an Milchsaure 
nimmt etwas ab, dafiir steigt der Geh. an andercn atherloslichen Siiuren. Wahrend der 
Durchstromung wird Glykogen in der Leber nicht gebildet. Diese Ergebnisso bei der 
Leberdurchstromung diabet. Hunde werden durch Zugabe von Insulin zur Durch- 
Btromungsfl. n ich t y e ran d ert. Es scheint aus diesen Resultaten hervorzugohen, daB, um  
in der Leber wirksam werden zu kónnen, das kryst. Insulin einer unterstutzenden im 
Muskel yorhandonon Substanz bedari. (Skand. Arch. Physiol. 6 6 . 19—49. Marz 1933. 
Kopcnhagen, Univ., Inst. of Med. Physiol.) WADEHN.

Fritz Kogi, Uber Auzine. Abbauvcrss. am Auxin  (vgl. C. 1933. I. 2966) mittels 
KMn0.i in sodaalkal. Lsg. ergaben eine Dicarbonsaure, C13H 210 4, Oxydation von Di- 
hydroauxin mit Cr03 in Eg. ein Ringketon, C13H 2,,0. — Da Auxin ais eine Auxentriol- 
saurc aufzufassen ist, ergibt sich, daB dio drei OH-Gruppen in einem Bezirk von fiinf 
C-Atomen lokalisiert sind. Eines der 5 C-Atome gehort der Carboxylgruppe an. In  dem 
C5-Rest befindet sich wahrschcinlich eine OH-Gruppe in <5-Stellung zum Carboxyl, 
wahrend die y-Stclle hydroxylfrei sein diirfte. Dio boiden andercn OH-Gruppen miiBten 
sich dann in a- u. jS-Stellung befinden. Der Ring des Auxins ist nicht endstiindig u. 
enthalt die Doppelbindung, von der der C6-Rest abzweigt. Dio BLANCScho Rk. bei der 
Abbausauro sp rich t fiir eine Glutarsauro u. m aeh t wahrscheinlich, daB Auxin einen 
5-Ring enthalt. — Neuerdings wurden aus Maiskeimól u. Malz 2 akt. Krystallisate ge- 
wonnen. Das erste ist mit dem aus Harn dargestellten Auxin ( =  A uzina )  ident., das 
zweite ( =  Auxinb) hat die walirschcinlicho Zus. C18H 30O4, u. sehm. 13° tiefer ais 
Auxin a. Es enthalt eine OH-Gruppe in (5-Stellung, u. eino Carbonylgruppe in /3-Stellung 
zur Carboxylgruppe. Abbau mit KMnO., fiihrte zu derselben Tridecandisaure, wie bei 
Auxin a. — Ais Ursachen der tiiglichen Schwankungen in der Wirksamkcit der Phyto- 
hormone werden die tiiglichen Anderungen der luftelektr. Verhaltnisse experimentell 
bewiesen. (Angew. Chem. 46. 469—73. 15/7. 1933.) S i e d e l .

Kenneth V. Thimann und Folke Skoog, Untersuchungen uber das Wuchs- 
hormon der Pflanzen. III . Die hemmende Wirkung des Wuchshormons auf die Knospen- 
entwicklung. (II. ygl. C. 1933.1 .1152.) Werden jungę Pflanzen von Vicia faba decapitiert, 
so komrnt es zu einem schnelleren Wachstum der seitlichen Triebe. Auf die decapitierte 
Coleoptile wurden allo 6  Stdn. Agarblockehen mit Wuchshormon gesetzt. Wenn das 
Agarblóckchen einen solchen Geh. an Wuchshormon enthielt, der die yon der 
Coleoptile selbst erzeugte Menge an Wuchshormon doutlich ubertraf, so wurde das 
Wachstum der seitlichen Knospen mehr oder weniger zum Stillstand gebracht. (Proc. 
Nat. Acad. Sei., U. S. A. 19. 714—16. Juli 1933. Pasadena, Calif. Inst. of Technology, 
Kerckhoff Lab. of tho Biol. Sciences.) W a d e h n .

James Bonner, Untersuchungen iiber das Wuchshormon der Pflanzen. IV. Uber 
den Wirkungsmechanismus. (III. vgl. yorst. Ref.) Zu Stoffwechselstudien eignen sich 
kurze, 3 mm lango Scheibchcn der etwa vor 2 Stdn. dekapitierton Avenacoleoptile be- 
sonders gut. Diese Scheibchcn erfahren in Lsgg., die Wuchshormon enthalten, eine 
rascho Streckung, u. zwar ist diese Streckung bei Scheibchcn, die nahe der Spitze ent- 
nommon sind, starker ais bei Scheibchen, die mehr von der Basis der Pflanze stammen. 
Die Geschwindigkeit dieser Streckung ist abhangig von der Konz; des Wuchshormons, 
wobei uber eine optimale Konz. hinaus das Hormon tox. wirkt. Dieses Wachstum der 
Coleoptilscheibchen wird durch KCN in 10~3-n. Lsg. u. von 0,05%ig- Phenylurethan 
yollstandig gehemmt. In  N2-Atmospharo findet ein Wachstum ebenfalls nicht statt. 
Der EinfluB des Wuchshormons auf die Atmung wurde im WARBURG-App. naher unter
sueht. Das Hormon steigert die Atmung in den ersten beiden Stdn. um 27%. wenn es 
in niedrigen Konzz. angewandt wird. In hoheren Konzz. hemmt es die Atmung. — Die 
Atmung der Coleoptilscheibchen wird durch KCN u. Phenylurethan gehemmt, u. zwar 
ist die dazu erforderliche Konz. der Gifte dieselbe, die bei der Verhinderung der 
Streckung erforderlich ist. Die durch das Wuchshormon yeranlaBte zusiitzliche Atmung 
wird in dersolben Weise durch KCN gehemmt, wie die n. Atmung; sie diirfte daher mit 
der letzteron gleichartig sein. Die Verstarkung der Atmung scheint also einer der Fak- 
toren zu sein, iiber dio das Wuchshormon wirkt. Diese Ergebnisse wurden allerdings 
mit einem nichtkrystallin. Wuchshormonpraparat erzielt, so daB die beobachteten Er-
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soheinungen mOglicherweiso Beimengungon zuzuschroiben sind. (Proc. Nat. Acad. Sci., 
U. S. A. 19. 717—19. Juli 1933. Pasadena, Calif., Inst. of Technology, K e r c k h o f f  
Lab. of the Biol. Sciences.) W a d e h n .

W. Feldberg und P. Rosenfeld, Der Nachweis eines acelylcholinartigen Stoffes 
im  Pfortaderblut. Pfortaderblut yon Hunden, denen Physostigmin intrayenós injiziert 
wurde, kontrahiert den in physostigminhaltiger Ringerlsg. B u s p e n d ie r t e n  Blutegel- 
muskel; es senkt den Blutdruck bei der Katze. Dieso Blutdrucksenkung wird durch 
Atropin aufgohoben u. durch Physostigmin yorstarkt. Der fiir beide Rkk. yerant- 
wortlicho Wrkg.-Stoff diirfte das Acctylcholin sein. Das Pfortaderblut yerliert rasch 
B erno Wirksamkeit, wenn ihm nieht Physostigmin zugefiigt ist. — Blut aus der Arteria u. 
Vena femoralis bzw. Vena jugularis hat die acetylcholinartigc Wrkg. nieht. Von den 
Blutzufliissen, die das Pfortaderblut bilden, enthalt das Milzyenenblut nichts yon 
der Wirksubstanz, Magen- u. Dickdarmyenenblut einen Teil, das Dunndarmyenenblut 
den gróBten Teil des Wirkstoffes. In der Magen- u. Darmwand durfte dauernd Acetyl- 
cholin gebildet werden, welchcs am Ort der Entstehung wirksam i s t  u. dann physiolog. 
Weise sofort in Cholin umgewandelt wird. Die Physostigminzufiihrung hemmt diese 
Spaltung des Acetylcholins. (Pfliigers Aroh. ges. Physiol. Menschen Tiere 232 . 212—35. 
10/4. 1933. Berlin, tJniv., Physiol. Inst.) W a d e h n .

V. Duceeschi, Wirkung von Formaldehyd auf Erythrocyten. I. Anderung des 
physikalischen Zustandes. Formaldehyd tibt auf rote Blutkórperchen in Konzz. 0,5 
bis 0,G5°/o zunachst eine hartende, jedoch auch reversible Wrkg. jo nach der Beschaffen- 
heit ihrer Oberflache aus, welche aber geniigt, sie oberflachlich anzurauhen. (Atti R. 
Ist. Venoto Sci., Lettero Arti 92 . 325—31. 1932/1933. Venedig.) G rim m e.

V. Ducceschi, Wirlcung von Formaldehyd au f Erythrocyten. II . Verdnderungeii 
der Oruppen- und Arteigenschaften. (I. vgl. vorst. Rot.) Bei mit 0,6—l° /0ig. Formaldehyd 
behandeltem Menschonblut werden dio Grupponrkk. (Agglutination) aufgehoben, 
kehren abor nach Waschung mit RlNGER-Lsg. zuriick. Auch dio Spezialrkk. (Agglu
tination u. Hamolyso) von Blut vom Hund, Kalb, Kaninchen, Pferd werden stark 
.beeinfluBt bzw. yollstiindig aufgehoben. (Atti R . Ist. Venoto Sci., Lettere Arti 92. 
333—38. 1932/1933. Venodig.) G rim m e.

Lśon Velluz, Natriumpyrophosphatwirkung auf Tetanuslozin. 10 mg Na4Pa0. 
entgiften etwa 500 todliche Dosen Tetanustoxin. Orthophosphat, Metaphosphat, ot- u. 
/9-Glycerophosphate besitzen diese Eig. niclit. Es handelt sich keinesfalls um eine 
einfacho Zerstbrung des Toxins, donn 1 Monat nach der Injektion des Pyrophosphat- 
Toxingemischs widorstehen Meorsohweinchen Mengen von 1500—2000 todlichen Dosen. 
(C. R. Sśances Soc. Biol. Filiales Associśes 112 . 556. 17/2. 1933. Paris, Coli. dc France, 
Lab. des malad. infect.) OPPENHEIMER.

Werner Jadassohn und Fritz Schaaf, Schultz-Dalesche Versuche mit dialysiertem 
Trichophytin. Das dialysierte Trockentriduyphytin kann positiye ScHULTZ-DALEsche 
Rk. bei auf Trichophytin uberempfindlichen Meerschweinchen auslosen. Dagegen ist 
es bisher nieht gelungen, Meerschweinchen mit dialysiertem Trockentrichophytin zu 
anaphylaktisieron. (Klin. Wschr. 12. 1170—71. 29/7. 1933. Zurich, Dermatolog. Univ.- 
Klinik.) F r a n k .

P. Niederhoff und G. Holland, Vber eine durch Fluorescenzlicht nachweisbare Sub- 
stanz im menschlichen Ham. In  manchen Harnen, fast regelmaflig in solchen von 
Patienten m it Malaria, Stauungserscheinungen u. hohem Fieber, fanden Vff. eine von 
der Norm abweichende mehr oder weniger intensiye himmelblaue Fluorescenz. Diese 
Beobachtungen lassen sich mit einer Quarzlampe u. einem Wood-Filter an frischen 
Harnen ausfiihren. (Klin. Wschr. 12. 1184. 29/7. 1933. Koln, Univ.) F r a n k .

George J. Feldstein, Unłeremahrung beim Kleinkind und Kind. Auf Grund der 
Ausfilhrungen wird festgestellt, daB haufig besonders bei Neugeborenen eine Unter- 
ernahrung yorkommt. Auf grundlegende Ernahrungsfehler u. die Notwendigkeit 
indiyidueller Behandlung wird hingowiesen. Allgemeine Zus. u. Mengen der Nahrung 
werden angegeben. (Arch. Pediatrics 50. 297—306. Mai 1933. Pittsburgh.) SCHWAIB.

Bernard S. Kalin, Ober die Wirkung von Bananenpulver auf die fdcale Flora bei 
Kindern. Bei einer 2/3 Milchnahrung u. Zusatz yon 5%  Bananenpulyer zeigte die Darm- 
flora eine fast vollstandige Umwandlung yom gramnegatiyen zum grampositiyen 
Zustand (in 20—35 Tagen). Ais Ursache wird angenommen, daB Fructose yon den 
Monosacchariden am langsamsten resorbiert wird u. so einen sehr gimstigen Nahrboden 
fur micrococcus oyalis u. die grampositiyen Intestinalbakterien bildet. (Arch. Pediatrics 
5 0 . 330—35. Mai 1933. New York, Home Hebrew Infants.) S c h w a ib o ld .
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Lawrence G. Saywell, Uber die Wirlcung von Birne, Pfirsich, Aprilcose und ge- 
troclmeler, geschwefelter Aprikose auf die Aciditat des Hams. (Vgl. C. 1933- II. 735.) 
Durch Zufuhr von 1000 g frischor Birnen bzw. 1260 g eingemachter Birnen bzw. 300 g 
getrockneter, gcschwefelter Aprikosen bzw. 1260 g eingemachter Aprikosen erhóhte 
sich die Hamaciditat um 0,70 bzw. 0,85 bzw. 1,45 bzw. 1,20 pH-Einheiten. Beide Arten 
von Aprikosen ergaben alkal. Harne. Entsprechende Abnahmen des ausgeschiedenen 
Ammoniaks u. der Gesamtaciditat wurden festgestellt. Die Alkalireserve wurde be- 
sonders bei Zufuhr der Aprikosen erhoht. Dio Ausscheidung von organ. S&urcn war 
in allen Fallen loicht erhoht. Die bas. Wrkg. der Aprikose wird durch Schwefeln offenbar 
nicht Yerringert. (J. Nutrit. 6 . 397— 406. Juli 1933. Berkeley, Univ., Coli. Agri- 
culturc.) SCHWAIBOLD.

P. BogdanoviĆ, Ober die Behnwllung chronischer garungs-dyspeplischer Enteritis 
mit Apfeln. Es gelangten rohe geschabte Apfcl ais Diatform bei Entoritiden mit bestem 
Erfolg zur Verwendung. Dio aus feinem Cellulosegoriist bestehende schwammige 
Masse dor Apfel wirkt hochstwahrscheinlich im orkranktcn, m it zersetztcn Massen 
gefullten Darm ahnlich wie Kohle, adsorbierend. (Miinch. med. Wschr. 80. 1217. 
4/8. 1933. Neusatz.) F r a n k .

Adolf Hartwich, Erfahrungen mir roJier Apfeldidl bei Darmerkrankungen. Es ge
langten nur reife, geschalte Apfcl in geriebcner Form ais Brei zur Anwendung. Mit 
der rohen Apfeldiat kommen akute Darmerkrankungen verschiedener Atiologie bald 
zur Heilung, dio Durchfallo werden sistiert. (Miinch. med. Wschr. 80. 1217—19. 4/8. 
1933. Frankfurt a. M., Mediz. Univ.-Klinik.) F r a n k .

I. Newton Kugelmass und Thomas B. King, Die basische Rohkost bei der Vor- 
beugung und Behandlung von Zahncaries. Auf Grund ontsprechender Unterss. u. Bcob- 
achtungen wird eine Kennzeichnung der Atiologio der Zahncaries versucht. Die mit 
weniger Caries behafteten Kinder wiesen eine bessere Hygieno des Mundes u. allgemeiner 
Art auf. Das Maximum von Caries tr itt bei den orsten Zahnen mit 6 , bei den zweiten 
mit 12 Jahren auf. Grad u. Umfang von Caries ist unbeeinfluBt durch Mundinfektionen, 
sio wird durch Brustnahrung weder verhindert noch verringert. Cariesfreie Kinder 
hatten in den orsten Lebensmonaten eine Ernahrung m it BasenuberschuB u. Zulagen 
von halbfesten Prodd. erhalten. Kinder mit mittlercr u. extrem starker Caries wiesen 
eine an den Vitaminen B, C u. D mangelhafte Ernahrung auf. Es wird festgestellt, 
daB gegen Caries immune Rassen ausreichendo Mengen bas. wirkender rohor Friichte 
u. Beeren verzehren, die die Siiurebldg. durch Fisch u. rohes Fleisch ausgleichen. 
(Arch. Pediatrics 50. 307—22. Mai 1933. New York, Fifth Avenue Hosp.) S c h w a ib .

C. V. Rice, Die Behandlung der Coliacie vom Slandpunkt des Vitaminmangels. 
Auf Grund zweior studierter Falle wird festgestellt, daB Coliacie mit groBer Wahrschein- 
lichkeit ais eino Ernahrungsstorung wic Beriberi, Skorbut u. a. anzusehen ist, u. vom 
Gesichtspunkt einer Erniihrungs- u. Vitaminmangelerscheinung aus zu behandeln ist. 
(Arch. Pediatrics 50. 358—62. Mai 1933. Muskogee, Okla.) ScHWAIliOLD.

Guido M. Piccinini, Vitamine und Hormone. Sammelbericht. (Rass. Clin. Terap. 
Sci. affini 31. 375—83. Modena.) G rim m e .

M. Miler, I. Unlersuchungsmethoden und Chemie der Vitamine. II. Vorkommen 
der Vitamine und die Moglichkeit ihrer Anreicherung in den wichtigsten Nahrungs- und 
Fultermitleln. III . Ileindarslellung von Vilaminen und Herstellung von Viłaminpra,paralen. 
t)bersicht. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki
i Techniki 1932. Nr. 10. 11—16. 17—28. 29—35.) S c h o n f e l d .

Werner Kollath, Die biologische Wirkung der Vitamine und ihre Reihenfolge. 
(Vgl. auch C. 1933. I. 1470. 1932. II. 3909.) (Naturwiss. 21. 537—42. 22/7. 1933. 
Breslau.) S c h w a ib o ld .

Leslie J. Harris, Eine Bemerbung iiber praklische Erfahrungen mit Vitaminen. 
Zusammcnfassender Bericht. (Brit. med. J . 1933. 231—33. 5/8. Cambridge, Nutrit. 
Lab.) S c h w a ib o ld .

A. Scheunert und M. Schieblich, Eine"Melhode, Vitamin A quantitativ zu be- 
stimmen und in inlemationalen Einheiten auszudriicken. Jungo Ratten von mit einer 
Standardkost (z. B. SHERMAN) oder sonstwio Vitamin A-arm ernahrten Muttern werden 
im Gewicht von 40—45 g in den Vers. genommen. Fiir jede Dosis werden 10 Tiere 
(einzeln in Kafigen) benutzt. AuBer der Vitamin A-freien Nahrung wird das zu unter- 
suchendo Prod. von dem Zeitpunkt ab verabreicht, da dio Tiere infolge der A-freien 
Fiitterung an Korpergewicht verlieren u. die ublichen Mangelerscheinungen, ins- 
besondere Keratomalacie, zeigen. Diejenige Dosis, bei dereń taglicher Yerabreichung
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innerhalb 35 Tagen mindestens 8  von 10 Tieren uberlebt haben u. von Keratomalacio 
bofroit worden sind, ist die zu ermittclnde Grenzdosis. Durch ein gleiches Verf. mit ver- 
schiodcnen Doscn des Standardpraparates kann die Starkę des fraglichen Prod. in inter- 
nationalen Einheiten crrechnet werden. (Biochem. Z. 263. 444—53. 1/8. 1933. Leipzig, 
Univ., Tierphysiolog. Inst.) SCHWAIBOLD.

A. Scheunert und M. Schieblich, Ober die Hallbarkeil des intemationalen Standard- 
carotins in oliger Losung. (Vgl. vorst. Ref.) Auf Grund der an Rattcn durchgcfiihrten 
Verss. wurdo festgestollt, daB eine l°/oo'g- Lsg. des intornationalon Standardcarotins in 
sauerstoffreiem Sesamol bei kuliler Aufbewahrung im Dunkeln sich etwa l 1j2 Jahrc 
liiilt, ohne an Wirksamkeit zu verlieren. (Biochem. Z. 263. 454—57. 1/8. 
1933.) S c h w a ib o ld .

Wolfgang Brandrup, Ober den Werl und die Grenzen der chemischen ViUtmin- 
rcakticm bei Leberlran. III . Chemische und biologische Prilfung des Lebertrans auf Vita- 
min A. (II. vgl. C. 1932. II. 3926.) Dio chem. Priifung wurde in dor Weiso durchgcfiihrt, 
daB 1 Tropfen Tran im Rcagcnsglas mit 6  Tropfcn CHCl, u. 1 ccm gesiitt. SbCl3-Lsg. 
yermischt wurde. Dio entstehondo Blaufarbung wurdo mit alkoh. Viktoriablaulsg. 
(1: 10 000) vorglichen. Mit kiinstlichen Konzentraten (Vogan) wurdo jedoch ein anderer 
Farbton erhalten, dor otwa einer Kupforsulfatlsg. (20: 60) ontspraeh. Aus den Verss. 
orgab sich, daB die SbCl3-Rk. eine typ. Bk. fiir Vitainin A in Verb. mit Lebertran ist. 
(Pharmaz. Ztg. 78. 433. 22/4. 1933. Cottbus.) S c h w a ib o ld .

E. Poulsson und F. Ender, Ober den Vitamingc.lia.lt des Lebertrans bei verschk- 
denem Ernahningszustand des Dorsches. Lebertran von mageren Dorschen (Norwegcn) 
ist etwas Vitamin A-armer, aber erheblicli Vitamin D-reicher ais der Lebertran von gut 
geniihrton Tieron (Neufundland). (Skand. Arch. Physiol. 6 6 . 92—96. Marz 1933. Oslo, 
State Vitamin Inst.) W a d e h n .

N. L. Mac Pherson, Die Vitamin-A-Konzentration des Lebertrans im Zilsammen- 
hang mit dcm Alter des Fisches. (Vgl. C. 1931. II. 1879.) Es wurden mohrere Proben von 
Tran untersucht, die von Eischen mit verschiodcnem Alter gewonnen waren. Es ergab 
sich, daB offenbar dio Vitamin-A-Konz. um so hoher ist, je alter das cntsprechendc 
Individuum ist, was auf ontsprechondc Speicherung der mit der Nahrung aufgenommencn 
A-Mengen zuruckgefiihrt wird. (Naturo, London 132. 26—27. 1/7. 1933. St. John’s,
N ew foundland .) SCHWAIBOLD.

E. R. Janes, H. F. Grover und E. J. Quinn, Ober eine Methode, die Vitamin A- 
Wirksamkeit von Leberlran zu verstarken. Drei Gruppen von A-verarmten Rattcn er- 
hiolten pro Ticr u. Tag 4 mg Lebertranemulsion (=  0,8948 mg Lebertran, Rost: konz. 
Malzextrakt) bzw. die beiden Bestandteile gesondert bzw. Lebertran in gleichcr Menge 
alloin. Nur dio Tiere der ersten Gruppe zeigten gutes Wachstum (Gewichtszunahmc 
39,7 g in 5 Wochen), wahrend diejenigen der beiden anderen Gruppen bald an Gowicht 
vorloren u. teilweise Xerophthalmie entwickelten oder starben. (Proc. Soc. oxp. Biol. 
Med. 30- 516— 19. Jan. 1933. Brooklyn, Maltine Comp.) S c h w a ib o ld .

Muriel E. Bell, Elizabeth Gregory und J. C. Drummond, Untersuchungen 
iiber die angebliche toxische Wirkung von Lebertran und Konzentraten von Vilamin A. 
Bei Zufuhr von 15% des Futters an Lebertran, aber nicht mehr Vitamin B-Komplex, 
ais fur ein Futter mit 2%  Lebertran erforderlich ist, wachsen Ratten nicht n. Ver- 
anderungen am Herzmuskel, an Artcrien, Leber u. Nieron konnten bei lang dauernder 
(mohrero Monato) Fiitt-erung mit 15°/o Lebertran nicht gofundon werden. Wachstum 
u. Allgemoinzustand worden durch yermehrte Zufuhr von B-Komplex yorbessert. 
Verss. mit Vitamin A-Konzentraten (unyorseifbarer Anteil) ergabon, daB auch bei 
2000-fachen Doscn von Yitamin A selbst boi langer Dauer keine schadlicho Wrkg. 
auftritt. N-haltige Basen oder friihe Oxydationsprodd. dos Lebertrans konnen ebenfalls 
nicht ais tox. wirkende Stoffe angesehen werden. Bei lobertranreicher Fiitterung trat 
keine Stórung der Assimilation des Oles oder der n. Rk. im Magen-Darminhalt auf. 
Eine tJberdosierung von Vitamin D lag ebenfalls nicht vor (Best. des Serum-Ca u. 
-P). Sehr groBe Dosen von Carotin erzeugten keine Wachstumsyorzogorung. (Z. Vita- 
minforschg. 2. 161 — 82. Juli 1933. London, Univ., Coli., Dep. Physiol. u. Bio
chem.) “ S c h w a ib o ld .

P. Karrer, O. Walker, K. Schopp und R. Morf, Isomere Formen von Carotin 
und die weitere Reinigung von Vitamin A. (Vgl. C. 1933 .1. 232.) (Naturę, London 132. 
26. 1/7.1933. Zurich, Univ.) S c h w a ib o ld .

Gioacchino Rossi, Gibt es eine Vitamin-A-Hypervitaminose ? Langer dauernde 
Zufuhr hoher Dosen von Yitamin A (ais Konzentrat ,,Amunine“ ) hatte keine schadliche
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Wrkg. auf den Gesundheitazustand junger Kaninchen. Sie zeigten starkeres Wachstum 
ais die Kontrolltiere. Vitamin A iibto einen giinstigen Einflufi auf dio Blutbldg. aus, 
Erythrocyten u. Hamoglobingeh. waren vermehrt. Das Meersehweinehen reagierte 
ebenso. Die weiBe Ratto zeigte sich empfindlicher, ihr Wachstum war unregelmaBiger, 
u. es traten dauemd Diarrhóen auf. Karotten hatten hinsichtlich der Hamoglobinbldg. 
die gleiche, hinsichtlich der Gewichtszunahme bei Kaninchen eine goringere Wrkg. ais 
A-Konzentrat. Hoho Dosen von Vitamin mit solchen von Vitamin D hatten bei 
Kaninchen Yerlangsamung des Wachstums zur Folgo, niedere Dosen zeitigten orhebliche 
eutroph. Wrkg. (Z. Vitaminforschg. 2. 194—207. Juli 1933. Bologna, Univ., Kinder- 
klinik.) SCHWAIBOLD.

Felix Haurowitz, Vitamin A und Sehpurpur. Ein Beitrag zur Kennthis der 
Iiemeralopie. Die Farbrk. fiir Vitamin A (SbCl3) fallt bei der Retina von Froschen 
positiv aus, u. bleibt auch nach Extraktion des Sehpurpurs positiv. Der Sehpurpur u. 
seine Bleichungsprodd. geben keine positive Farbrk. Es besteht daher kein Anhalts- 
punkt fiir die Annahme, daB der Sehpurpur ein Carotindcriv. sei u. durch direkto Um- 
wandlung aus Yitamin A entstehe. Seine Regenoration wird durch Vitamin A offenbar 
nur indirekt gefordert. (Med. Klinik 29. 1148—49. 18/8. 1933. Prag, Dtseh. Univ., 
Med.-chem. Inst.) S c h w a ib o ld .

Elaine P. Raili und Alice Waterhouse, Der Gholesleringehalt des Blułes bei 
Hunden mit A-Mangelernakrung. In Vcrss.' an 4 Tieren zeigte sich bei A-Mangel eino Er- 
hohung des Blutcholesterins, besonders wenn die Symptomo des Mangelzustandes auf- 
traten. Bei zwei jungen Tieren war dio Erhóhung starker. Zufuhr von Vitamin A oder 
Provitamin bowirkte dann ein Absinken des Blutcholesterins. Dieses war von n. Konz. 
bei ausreichender A-Versorgung der Tiere. Der Cholesterinstoffwechsel ist demnach 
durch dio im Kórper vorhandene Mengo Vitamin A reguliert. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 
30. 519—23. Jan. 1933. New York, Univ., Dep. Med.) S c h w a i b o ld .

N. K. B asa, Tuberkulose und Mangel an Vilamin A in der Nahrung von kleinen 
Kindem in Indien. Studion an Meersehweinehen (experimentelle Tuberkuloso) lieBen 
eino deutliche Schutzwrkg. durch reichlicho Vitamin-A-Zufuhr erkennen. Vf. beob- 
achtete Ahnliches auch klin. bei Kindem. In  Indien fehlt es in der Nahrung vielfach an 
geniigender Zufuhr von Vitamin A-Tragem. (Z. Vitaminforschg. 2. 190—93. Juli 1933. 
Ćalcutta.) S c h w a i b o ld .

W. Hohlweg und V. Fischl, Vorkommen von Spirochaten in der Vagina Viłamin A- 
frei ermhrter Rattenweibchen. In  der Vagina von infolge A-Mangel kolpokeratot. Ratten 
ist bei vorhandener Infektionsmoglichkeit eine bestimmte Art von Spirochaten ais auf- 
fallige Organismenart yorhanden. Durch peroralo Vitamin-A-Zufuhr (z. B. Lebertran) 
vergchwinden m it dor Kolpokeratose auch die Spirochaten. Bei n. Tieren (oder 
kastrierten) konnten keine Spirochaten gefunden werden u. eine Obertragung auf n. 
Tiere war nicht moglich. (Klin. Wschr. 12. 1139—40. 22/7. 1933. Berlin, SoilERING- 
K ahlbaum  A.-G.) S ch w aib o ld .

B. de Rudder, Das Rachilisproblem im Lichle heutiger Forschung. tJbersichts- 
bericht. (Therap. d. Gegenwart 74. 337—43. Aug. 1933. Greifswald, Univ., Kindor- 
klinik.) SCHWAIBOLD.

A. Windaus und A. Liittringhaus, tlber das bestrahlte Ergosterin. (Vgl. z. B.
C. 1931. II. 2632. 1876. 1932. II. 2676.) Es wird zusammenfassend iiber dio Isoliemng 
des antirachit. Vitamins, des Vitamin D2, berichtet. Vitamin Dl ist eino Anlagerungs- 
verb. von 1 Mol. Vitamin D2 u. 1 Mol. Lumisterin. Es werden dio Grunde dargelegt, dio 
fiir die Verwendung krystaUisierter Praparate in der Therapie an Stelle der rohen Be- 
strahlungsprodd. sprechen. Vitamin D2 hat den giinstigsten Index von antirachit. zu 
tox. Grenzdosis; es ist gewichtsmaCig dosierbar u. ist erheblich weniger luftempfindlich 
ais dio rohen Bestrahlungsprodd. (Dtseh. med. Wschr. 58. 1669—72. 1932. Góttingen, 
Allgern. chem. Univ.-Lab.) WADEHN.

J . T. H auch, Ober die Wirkung von hohen Dosen von bestrahltem und nicht be- 
strahltem Ergosterin auf die AWinoratte. Dio Verfiitterung von bestrahltem Ergosterin 
wurde mit dem 100—465000-fachen der thorapeut. Dosis durchgefiihrt. Verabreichung 
iiber 6  Generationen von Dosen bis zur 50000-fachen dor Heildosis ergab keine schadi- 
gende Wrkgg. Jungę Tiere zeigten bei einer 93000-fachen Dosis wahrend 12 Monaten 
in einigen Fallen Gewichtsverlust, wahrend ausgewachsene Tiero sofort an Gewicht 
verloren oder starben. Eingabe der 465000-fachen Dosis hatte alsbald schwersto 
Schadigungen zur Folgo. Es gelangten selbst hergestellte Praparate u. solche aus dem 
Handel zur Anwendung. Bestrahltes Ergosterin (frei von tox. Nebenprodd.) ist demnach
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nur in sehr hohen Dosen sehadlich. Dio Unsehadliohkeit wird gefórdert durch eine 
ausgeglicheno Fiitterung. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 30. 475—77. Jan. 1933. Chicago, 
Univ., Dep. Physiol. Chem.) SCHWAIBOLD.

C. I. Reed, E. A. Thacker, L. M. Dillman und J. W. Welch, Ober die Wir- 
kungen von bestrahltcm Ergosterin auf den Stoffweclisel des normalen Hundes. (Vgl.
C. 1931. I. 2497.) Duroh Verabreichung hoher Dosen von bestrahltcm Ergosterin 
tra t eino Stoigorung der Stoffweehsclintcnsitat oin, dio in keinem quantitativen Zu- 
sammonhang zu den der Beobaohtung unterstollton Faktoron stand. Boi goringeren 
Dosen fand gewóhnlich Rotcntion s ta tt untor Umlagerung dor Ausscheidung von den 
Facees zum Ham. Boi starkerer odor langor dauerndor Dosiorung wird dio Ca-Aus- 
schoidung im Harn erholit, auch wenn noch gutes Gleichgowicht besteht. In  geringorem 
Mafio tref fon dieso Feststollungen fUr dio P-Ausscheidung zu. Eino Wrkg. auf den 
N-Stoffwochsel konnte nicht festgestollt wordon. Vff. nehmen an, daB eine von den 
friihon Wrkgg. starkor Dosiorung in einem gostcigorton Abbau des Kórporfettes besteht. 
(J. Nutrit. 6 . 355—70. Juli 1933. Chicago, Univ., Coli. Med., Dop. Physiol.) S c h w a ib .

C. I. Reed, L. M. Dillman, E. A. Thacker und R. I. Klein, Ober die Ver- 
kallcung von Oeweben durch ubermńftiga Dosen von bestrahltcm Ergosterin. (Vgl. yoret. 
Ref.) Boi ubormafiigen Doson yon bostrahltem Ergosterin war dor Ca-Geh. dos Ge- 
webes der versohiedenstcn Organo betriichtlioh erhoht, woboi starko Schwankungen 
yorkommon u. einigo Gowebo koino Anderung aufwoisen. Das Mafi der Erhóhung geht 
nicht mit der Hóho der Dosis parallol u. liangt von unbokannton indiyiduellen Faktoren 
ab. DorP-Goh. wird weit weniger beoinflufit, wobei ebenfalls starko individuello Ver- 
schiodenheiten yorkommen. (J. Nutrit. 6 . 371—81. Juli 1933.) S c h w a ib o ld .

George Martin Guest und Josef Warkany, Dic Wirkung der Cbcrdosierung von 
bestrahltcm Ergosterin bei Kaninchen. Verdnderungcn in der Verteilung des Phosphors 
in den Blutzdlen und im Plasma. Es wurden 0,8 ccm einer 10000 x-Lsg. in einer 
oder in mehreren kloinoron Dosen yerabroicht. Dio Veranderungon waron derart, dafi 
in einem Vers. z. B. der anorgan. P  des Plasmas sich von 3,8 auf 10,0 mg-% erhóhte, 
wahrend dor Ester-P in don Blutzellen von 79,7 auf 101,7 mg-°/0 stieg. Bei oinmaliger 
hoher Dosis traton diese Verandorungen innorhalb 48—72 Stdn. oin; sie waren ebenso 
stark oder starker, wenn das Ergosterin im Laufo von 25 Tagen in kleineren Dosen 
gegoben wurde, doch entwickeltcn sio sich langsamer. (J. biol. Chomistry 100. 445 
bis 454. April 1933. Cincinnati, Univ., Coli. Med., Dop. Ped.) ScHWAIBOLD.

Erik Jacobsen, Die Phosphatfrakiionen im Blute bei ezperimentdler Eachitis. 
Verss. an weificn Ratten. Die Herabsetzung des saurelósliehen Phosphats in den roten 
Blutkórperchon bei Rachitis scheint hauptsachlich durch oino Verminderung der Pyro- 
phosphatfraktion yerursacht zu sein, so dafi ein gewisses Gleichgowicht zwischen Ortho- 
u. Pyrophosphat im Blut zu bestohen scheint. Dio anderen Phosphatfraktionen soheinen 
nicht so labil zu sein, dafi oine Wrkg. der Rachitis bei diesen Verss. zu sehen war. (Bio- 
chem. Z. 263. 313—15. 1/8. 1933. Kopcnhagen, Univ., biochem. Inst.) S c h w a ib o ld .

Theodore F. Zucker, Lilian Hall, Lois Mason und Margaret Young, Ober 
wachstumsfórdemde, Rachitis erzeugende Fulłergemische fiir Ratten. Mit einem Futter- 
gcmisch, das u. a. 7° / 0 ReishiiUcn enthalt, kann bei gutem Wachstum schon in 7 Tagen 
Rachitis nachgewiesen werden (Knochenbild). Der anorgan. P-Geh. des Blutes ist 
hierbci 3,7 mg-°/0, bei teilweiser odor ganzor Vorbeugung mit Lobertran 4,7 bzw. 
7,3 mg-°/0. (Proc. Soc. oxp. Biol. Med. 30. 523—25. Jan. 1933. Columbia Uniy., Coli. 
Physicians u. Surgeons.) _ S c h w a ib o ld .

Arthur Ham und B. C. Portuondo, Vber die Beziehung zwischen dem Serum- 
calcium und pathologischen Verkalkungen infolge D-Hypermiaminosis. Verss. an Ratten 
u. Kaninchen. Auf Grund einer oinmaligen ubermafiigen Dosis von bestrahltem Ergo
sterin tr itt  fur 2—3 Tage eine Erhóhung des Serum-Ca ein, die dann wieder yerschwindet. 
Patholog. Verkalkungen treton bei dieser zweiten Periodo (Abfall) auf. Der Zustand 
des Ca wahrend des Anstiegs des Ca-Spiegels ist demnach offenbar ein anderer ais 
wahrend des Absinkens. In  der ersten Periode wird Ca aus dem Darm, den Knochen 
u. Goweben im Sorum angohauft, in der zweiten Periode in don Gefafien u. anderweitig 
abgeschieden. (Arch. Pathology 16. 1—14. Juli 1933. Toronto, Univ., Dep. Ana
tom.) S c h w a ib o ld .

Paul D. Crimm, J. W. Strayer, H. L. Watson und G. Heimann, Vitamin- 
therapie bei Lungentuberkulose. I II . Die Wirkung von Viosterol auf Resorption, Retention 
und. Exkretion von Calcium. (II. ygl. C. 1932. II. 1933.) Unterss. an einer gesunden 
u. einer mit Tuberkulose behafteten Person. Es bestand eino direkte Beziehung zwischen
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Ca-Aufnahme u. faecalor Ca-Ausacheidung. Bei Beginn der Viosterolzufuhr nimmt 
die Ausscheidung von Ca m it dem Ham  ab, diejenigo mit den Faeces nimmt zu, spater 
kehrt sich diesor Vorgang um. Viostcrol yerursacht Erhohung der Ca-Resorption 
(Erhohung des Serum- u. Harn-Ca). Erhóhte Dosierung steigert die Retontion bis zu 
einor Hypercalcamie. Intravenós verabreichte physiolog. Kochsalzlsg. wirkt anta- 
gonist. gegeniiber dem Zustand der Hypercalcamie. Der oinzige feststellbare Unter- 
schied zwischen den beiden Vers.-Personen war eine etwas h6 hero Ausscheidung von 
Ca durch dio Nieren u. eine starkere Erhohung dorsolben bei der Vers.-Person mit 
Tuberkulose. (Amor. Rev. Tubercul. 28. 202—16. Aug. 1933. Evansville, Boehne Tuberc. 
Hoap.) S c h w a ib o ld .

Paul D. Crimm und Herman L. Watson, Vitamintherapie bei Lungentuber- 
kulose. IV. Ein Vergleich der H-Ionenkonzentration des Blutes bei Tuberkulose mit Normalm  
bei gleicher Emahrung. (III. vgl. vorst. Ref.) Bei 50 n. Personcn war der mittlere ph- 
Wert 7,37, bei 75 an Tuberkuloso erkrankten war er 7,38, dio Schwankungen boi 
erstoron lagon zwischen 7,35 u. 7,40, bei letzteren zwischen 7,33 u. 7,45. Bei letzteren 
wirkt Fieber offenbar im Sinne einer Erhohung der pH-Zahl. (Ann. internal Med. 7.
109—13. Juli 1933.) S c h w a ib o ld .

A. G. Van Veen, Das antineurilische Vitamin aus lleiskleie und die Polyneuritis
der Versuchstiere. (8 . Mitteilung uber das antineurilische Yitamin aus Reiskleie.) (VII. 
vgl. C. 1932. II. 2677.) Es wurdon 3 vcrschiedene Vitamin Br Praparato yergleichend 
untersucht, von denen eines weitgehend geroinigt, aber nicht krystallisiert, ein zweites 
mehrmals umkrystallisiert u. ein drittes weiterhin noch mit Quecksilbersulfat von 
geringen Mengen von Verunreinigungen befreit worden war. Dio kurative Tagesdosis 
war fiir alle 3 Praparato beim Reisvogel 1,6 y  pro Tier u. Tag, die prophylakt. Dosis 
war die gleiche. Dio Hoildosis bei der Taubo war stark wechselnd, im Mittel etwa 15 y. 
Die prophylakt. u. die kuratiye Dosis aller 3 Praparato betragon bei der Ratto je nach 
dem Gowicht 3—10 y, wobei Tiere mit 100—150 g dio groBto Dosis benótigen. Eino 
Giftwrkg. von Oryzatoxin (Extrakt yon geschliffenem Reis) konnte nicht festgestellt 
werden. Wechselndo Mengen yon Vitamin A haben kaum einen EinfluB bei der Aus- 
wertung von Vitamin Bx. (Meded. Dienst Volksgezondh. Nederl.-Indie 21. 184—95.
1932. Batayia-Centrum, Geneeskundig Labor.) SCHWAIBOLD.

Mary C. Patras und R. D. Templeton, Ober den Einflup von Salzaufnahme auf 
die Empfindlichke.it von Albinoratten gegeniiber Vitamin B-armer Nahrung. Alle Tiere 
erhielten 5% frische Hefe (70% H20), dio unter den Vers.-Bedingungen fiir dio B-Ver- 
Borgung nicht ausreichte. Die eine Halfte der Tiere erhielt 3°/0 Salzgemisch, die andere 
keines. Dio ejsteren uberlobten im Mittel 46,5 Tage, letztero 77,2 Tago. Aueh zeigten 
letztere weniger sehwero polynourit. Erscheinungen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 30. 
460—61. Jan. 1933. Loyola Uniy., School Med.) SCHWAIBOLD.

F. Schultz und F. Laquer, Beslrahltes Adeninsulfat und antineuritisches 
Vitamin (i?,). Weder bestrahltes noch unbestrahltes Adenin oder dessen Salze hatten 
eine antineurit. (Bj)-Wrkg. (Verss. an Tauben unter geeigneten VorsichtsmaBregeln). 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 219. 158—63. 8/ 8 . 1933. Elberfeld, I. G. Farben- 
industrie.) SCHWAIBOLD.

B. Gruenielder, E. Rabinovici, A. Geiger und A. Rosenberg, Ober die thera-
peutische Wirkung vcm intravends verabreichtem B  I-Vitamin in der BeJiandlung der 
Emiihrungssldrungen mit toxischen Erscheinungen bei Sduglingen. (II. yorl. Mitt.) In 
einer Anzahl yon Fallen wurde durch intrayenoso Verabfolgung eines vorwiegend B, 
enthaltenden Konzentrates aus frischer PreBhefe rasche u. entscheidende Besserung 
der yorhandenen schweren Storungen erzielt. (Klin. Wschr. 12. 983—85. 24/6. 1933. 
Jerusalem, Univ., Dep. Hyg. u. Bakt.) SCHWAIBOLD.

Helen T. Parsons und Eunice Kelly, Ober die Wirkung von Erhitzen von EiweifS 
auf gewisse charakteristische pdlagradhnliehe Erscheinungen bei Rattm  durch seine Ver- 
fiittcrung. (Vgl. C. 1931. II. 77; 1933. II. 1388.) Dio genannten Erscheinungen werden 
nicht von erhitztem, sondem von rohem oder wenig erwarmtem getrocknetem EiweiB 
yerursacht. Kiirzere Einw. (1 Stde.) einer Temp. yon 67° geniigt nicht zur Entgiftung. 
Durch Erhitzen von frischem oder getrocknetem u. wieder angefeuchtetom EiweiB 
auf 80° (5 Min.) tr itt  fast yollstandige Entgiftung ein. Chines. fermentiertes Trocken- 
eiweiB benotigt ein 18-mal langeres Erhitzen, was wohl teilweise auf entsprechend 
langsamere W.-Aufnahmo zuruckzufiihren ist. Die krankmachende Wrkg. scheint durch 
die Wechselwrkg. eines tox. u. eines sehutzenden Faktors bedingt zu sein. (Amer. J.
Physiol. 1 0 4 .150—64.1/4.1933. Madison, Univ., Dep. Home Econom.) S c h w a ib o ld .
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D. K. Miller und C. P. Rhoads, Ober die Erzeugung eines der Sprue ahnlichen 
Syndroms beim Hunde durch B 2-Mangelcmahrung. Ein Teil der in den Vcrss. B2-arm 
ernahrten Hunde zeigte Erscheinungen, die in yerschiedener Hinaicht Ahnlichkeifc mit 
Sprue beim Menschen hatten. Die physiolog.-chem. u.histolog. Beobachtungen werden 
beschrieben. (Proc. Soc. oxp. Biol. Med. 30. 540—41. Jan. 1933. New York, Rocke
feller Inst. Med. Res.) S c h w a ib o ld .

L. Random und M. R. Netter, Ober die chemische Natur des Vitamin C oder der 
G-Vitamine. Krit. Ubersichtsbericht. (Buli. Soc. Chim. biol. 15. 275—303. Febr. 
1933.) S c h w a ib o ld .

Łeslie J. Harris, Ober die chemische Priifung auf Viłamin C und die reduzierenden 
Subslanzen in Tumor- und anderen Geweben. (Vgl. C. 1933. U . 902. I. 2969.) Ratten- 
sarkom (JENSEN) ergab oinen Titer von 0,4 mg (Hexuronsaurc) pro g frischon Gewobes. 
Im biolog. Vers. an R atten genugten 3,5 g des Sarkoms taglich bcigefuttert nicht fiir 
n. Wachstum, wahrend nach dem chem. Ergcbnis 2,5 g geniigen sollten. In  diescm Falle 
stimmen demnach chem. u. biolog. Priifung aus noch nicht erkarmten Ursachen nicht 
uberein. (Naturę, London 132. 27—28. 1/7. 1933. Cambridge, Nutrit. Lab.) S c h w a ib .

R. Deotto, Ober die antiskorbutisclie Wirkung der Nebennierenrinde. Zusatz von
2 ccm eines m it Citronensaure ( 1 : 3)  angesauorten w. Extrakts zu skorbuterzeugendem 
Futter verhindert yollstandig das Auftreten yon Skorbut. Ahnlich hergestellto Lebcr- 
oxtrakte haben keine solche Wrkg. Bei subcutaner Verabreichung sind die Wrkgg. 
sehr schwach, yor allem wegen der geringen Mengen, dio vorabreicht werden konnen, 
abcr auch wegen der lokalen Rk. Reines Adrenalin hat keine derartige Wrkgg. (Z. 
Vitaminforschg. 2. 182—90. Juli 1933. Mailand, Univ., Istit. patol. gen.) SCHWAIBOLD.

Thomas B. Keith und Russell C. Miller, Ober die Wirkung von eisenarmen 
Futtergemischen auf die Enlwicklung und funktionełlen Vorgange bei der Albinoratle. 
Es gelangten 2 Futtergemischo zur Vcrwendung, von denen das eino 0,001°/o Eisen 
enthiolt (eisenarm), das zweito durch Fleischzusatz einen Geh. yon 0,002°/o Eisen 
aufwies. Eino mittlere taglicho Aufnahmo yon 0,06 mg Eisen durch dio oisenarme 
Nahrung, ycrmittelt durch Magermilchpulver, gcniigto fur n. Wachstum u. ein Unter- 
schied war in dieser Hinsicht gegenuber der eisenreicheren Nahrung auch in der zweiten 
Generation nicht festzustellen. Auch die Respirationsąuotienten, die Erythrocyten- u. 
Leukocytenzahlon waren gleich. Die Tiere mit eisenreicherer Nahrung hatten 2,07°/o 
mehr Hamoglobin, ohno daB aber die Vers.-Tiere anam. waren. Die letzteren zoigten 
eino gcringere Fortpflanzungsfahigkeit (6,9 gegenuber 8,3 Tioren der Tiere mit eisen- 
reicher Nahrung). Histolog. Untcrss. ergaben keine patholog. Erscheinungen an den 
untersuchten Organen. (J. agrio. Res. 46. 943—61. 15/5. 1933. Pennsylvania State 
Coli., Inst. Animal Nutrit.) SCHWAIBOLD.

O. H. M. Wilder, R. M. Bethke und P. R. Record, Ober die Wirkung des 
Fułlers auf den JodgeJudt des Huhnereis. Dor Jodgeh. hangt yon dem Jodgoh. dos Futters 
ab. Bei einem Geh. dcsselben von etwa 0,1 Teil (pro 1 Million) enthalten die Eier 
0,56 Teilo. Boi zusatzlichcr Vorfutterung von 2 odor 5 mg Jod taglich pro Tier in Form 
von Kelp, jodiertem Leinsamenmehl oder K J  erhohte sich der Jodgeh. der Eier 75- bis 
150-fach. Nach Aufhoren der Beifutterung sinkt der J-Geh. der Eier rasch wieder. 
Der J-Geh. der Eier ist unabhiingig von der Art der Bindung des beigofutterten Jods. 
(J. Nutrit. 6 . 407—12. Juli 1933. Wooster, Ohio Agricult. Exp. Stat.) S c h w a ib o ld .

G. Farkas und L. von Thanhoffer, Beilrdge zur Physiologie der Fełtresorption. 
Verss. m it abgebundonen u. ausgewaschenen Darmschlingen ergaben, daB Fette nur in 
gespałtener Form resorbiert werden. Fettresorption orfolgt auch durch Wanderzellen; 
iiber das AusmaB kann koine Angabe gemacht werden. Bei lebenden Darmzellen konnte 
eine Bewegung der Fettkórner in den Epithelzellen nicht gesehen werden. Gegenuber 
V e rz A r  wird darauf hingewiesen, daB das Fehlen von Galie dio Fettresorption nur be- 
eintrachtigt, aber nicht yerhindert. Gemische von F ett mit Pankreassaft zeigten bei 
Ph =  9—10 bzw. 4—5 keinen erkennbaren Unterschied in der Resorption. (Z. Biol. 
93 ([N. F.] 75). 560—65. 10/7. 1933. Pest, Physiolog. Inst. d. Uniy.) L o h m a n n .

J. E. Davis und H. B. van Dykę, Ober den Sauersłoffverbrauch der hungemden 
icei/Sen Maus. Nach yerschiedenen Methoden wurde der 0 2-Verbraueh der hungemden 
Maus im Ruhezustand in Peiping 37,5 1 pro kg Korpergewicht fiir 24 Stdn. gefunden, 
in Chicago 38,5 1 u. in Boston 40,0 1 im Mittel. Dio móglichen Ursachen dieser Ab- 
weichungen werden besprochen. (J. biol. Chemistry 100. 455—62. April 1933. Chicago, 
Uniy., Dop. Med. Peiping, China, Med. Coli.) S c h w a ib o ld .
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Ruby B. Moede, Der Sauerstoffverbrauch des ruhenden Muskels in Abhangigkeit 
ton wrhergehender Bchandlung mit Ringerlosung. Dio Atmung von vorhcr in Ringer
lsg. eingetauchten Frosehsartorien ist im 0 2-Gasraum nieht konstant, sondern kann 
zunehmen odor abfallen. Nochmaliges 5 Minu ten langcs Eintauchen in Ringerlsg. 
stellt zumeist den urspriinglichen Anfangswert wieder ller. (Amer. J . Physiol. 103. 
89—93. 1/1. 1933. Los Angeles [Calif.], Dep. of Physiol. a. Pharmac., Univ. of Southern 
California.) L o h m a n n .

Ruby B. Moede, Der Einflup der Jodessigsdurevcrgifiung auf den Sauerstoffverbrauch 
des ąuergestreiften Muskels. Bestatigung des Befundes von M e y e r h o f  u. B o y l a n d  
(C. 1931. II. 2897), daB Vergiftung mitMonojodessigsaure den 0 2-Verbraueh deafrischen 
Muskels herabsetzt. (Amer. J. Physiol. 103. 94—96. 1/1. 1933. Los Angeles [Cal.], D ep. 
of Physiol. a. Pharmac., Univ. of Southern California.) L o h m a n n .

Walter S. Root, Der Einflufi von Kohlendioxyd auf die Atmung des Muskels. Gas- 
analyt. Bestst. Bestatigung, daB 0 2-Verbrauch u. Ć02-Bild unerregbarer Muskeln
1,75- bzw. 1,76-mal groBer ist ais von erregbaren. Dor scheinbare respirator. Quotient 
n. Froschgastrocncmien war im Mittel 0,86. Boi 93 mm C02-Druck war dio Atmung um 
die Halfte verringert. (Physiol. Zoól. 6 . 137—49. April 1933.) L o h m a n n .

A. D. Ritchie, Theorien der Muskelkontraktion. Nach der chem. Theorie der 
Muskelkontraktion ist dio Phosphagenspaltung der ursprunglicho ProzcB, der dio 
Muskelkontraktion bewirkt. Demgegenuber stellt Vf. eine p h y s i k a l .  T h e o r i e  
auf, wonach dio Kontraktion auf der Freisetzung von olektr. oder mechan. Potential- 
energie beruht, u. dio Phosphagenspaltung nur ein ErholungsprozeB ist, dor die poten- 
tiolle Energio wieder herstcllt. Verss. ii ber die Rofraktarperiodo am Froschhcrzcn 
sprechen zugunsten der physikal. Theorie. (J. Physiology 78. 322—34. 12/6. 1933. 
Manchester, Dop. of Physiol., Univ.) L o h m a n n .

O. Meyerhof, U ber die neueslen Fortschritte der Lehre von der Muskelkontraktion. 
Kurze Zusammenfassung: Energiclieferung im lebenden Muskel, Rollc der Kreatin- 
phosphorsaure; Vorgango im Enzymextrakt des Muskels; Rolle dor Adenylpyrophosphor- 
saure; physikal. Yeranderungen bei der Kontraktion (elast. Eigg. des Muskels, negative 
Schwankung der Doppelbrechung, Volumenverminderung bei der Muskelkontraktion). 
(Scientia 53 ([3] 27). 321—30. 1/5. 1933. Heidelberg, Inst. f. Physiol. am K.-W.-I.
f. Med. Forsch.) L o h m a n n .

O. Meyerhof und w. Mohle, Uber die Volumenschivankung des Muskels im Zu
sammenhang mit dem Chemismus der Kontraktion. I. Mitt. Methoden. (Vgl. C. 1933. I. 
632.) Ausfuhrliehe Beschreibung mit bildlichen Wiedergaben der Apparatur zur 
Messung u. photograph. Registrierung der Vol.-Schwankung des Muskels bei elektr. 
Reizung zusammen mit Kontrollmessungcn. (Biochem. Z. 260. 454—6 8 . 5/5. 1933. 
Heidelberg, Inst. f. Physiol. am Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. Forsch.) L o h m a n n .

O. Meyerhof und w. Móhle, Uber die Volumenschwankung des Muskels im Zu
sammenhang mit dem Chemismus der Kontraktion. II. Mitt. Die Volumcnschwankung 
bei verschiedenen Konlraktionsformen. (I. vgl. vorst. Ref.) Ausfuhrliehe Beschreibung 
(vgl. C. 1933. I. 632) der yolumenschwankung von Froschgastrocnomien bei isometr. 
Kontraktion (Einzelzuckung, Tetanus), bei isoton. u. auxoton. Kontraktion, bei passiver 
Dehnung u. Entspannung, unter abnormen Kontraktionsbedingungcn (Anderung von 
osmot. Druek u. Temp., mit Jodessigsauro yergiftote Muskeln). Dio Volumenverringe- 
rung setzt z. B. bei einem isometr. Tetanus im Moment der Spannungszunahme steil 
ein, nimmt wahrend der Aufreohterhaltung der Spannung langsam zu, geht bei der 
Erschlaffung aber nur z. T. zuriick. Dieser Riickstand besteht nieht dauernd, sondern 
fallt um so rascher ab, je starker der Muskel ermudet ist. — Es wird besonders erortert, 
daB die Wassorkompression weder die beobachtete Volumenkontraktion bewirkt, noch 
daB sie fur den bei der Erschlaffung yerschwindenden Anteil der Volumenkontraktion 
entscheidend ist. (Biochcm. Z. 260. 469—89. 5/5. 1933. Heidelberg, Inst. f. Physiol. 
am K.-W.-Inst. f. Med. Forsch.) L o h m a n n .

O. Meyerhof und w. Mohle, Uber die Yolumenschwankung des Muskels im Zu
sammenhang mit dem Chemismus der Kontraktion. III . Mitt. Uber die Volumenanderung 
bei chemischen Vorgangen im Muskel. (II. vgl. vorst. Ref.) Ais wesentliche Ursache 
der Volumenkontraktion des tatigen Muskels sind die Volumanderungen bei den chem. 
SpaltungsYorgangen angesehen (vgl. C. 1933. I. 632). Dies ist aber weitgehend nur 
ganz im Beginn der Ermudung verwirklicht. Bei zunehmender Ermiidung u. bei Coffcin- 
starre tr itt namlich die mit der Milchsaurebldg. zu erwartende Dilatation, die dann 
die Kontraktion der Kreatinphosphorsaurespaltung iiberwiegen muBte, nieht oder
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nur z. T. auf. Dies beruht wahrscheinlich darauf, daB die dilatierende Wrkg. der Milch- 
saurebldg. zum groBen Teil kompensiert wird durch die Zwitterionenbldg. des Muskel- 
proteins. Weitere Verss. machen es wahrscheinlich, daB noch eine Riickwrkg. der 
chem. Vorgango auf das mechan. beanspruchto Protein stattfindet, die von elektrochem. 
Vorgangen unabhangig ist. — Fur dio C. 1933. I. 632 angefuhrte Tabello ist nach- 
zutragen: enzymat. Śpaltung Kreatinphosphorsaure— y  Kreatin -f  H 3P 0 4 —11,5; 
enzymat. Phosphorsaurespaltung durch Nierenphosphatase fiir Glycerinphosphorsaure 
—8,4; Hexosediphosphorsaure etwa —6 . Der Wert fiir Hexosediphosphorsaure setzt 
sich daraus zusammen, daB fur die Abspaltung der P-Gruppo vom C-Atom 1 etwa —12 
auftreten, vom C-Atom 6  keino Volumenanderung eintritt. (Biochem. Z. 261. 252—66. 
30/5. 1933. Heidelberg, Inst. f. Physiol. am K.-W.-Inst. f. Med. Forsch.) L o h m a n n .

Theophile Całrn, Jacąues Houget und Raymond Jacąuot, Chemische Ver&ndc- 
rungen, die die Muskelkonłraktion und Uberwarmung begleiłen. I. Beschreibung und 
Kritik der analytischen Mełhoden. Besehreibung der Methoden zur Best. in Muskulatur, 
Blut u. Lebor von: Wasser, gesamte reduzierendo Substanzen, Milchsaure, o-Phosphat, 
Kreatinphosphorsaure, Adenylpyrophosphorsaure, Hexosephosphorsauren, gesamter 
saureloslicher P, Gesamt-P, Gesamt-Fette, Fettsauren, unyerseifbaro Substanzen, 
Lipoid-P, Harnstoff u. Ammoniak, Kreatin u. Kreatinin, Nuclein-P, Na, K, Ca. (Ann. 
Physiol. Physicochim. biol. 9. 205—43. 1933.) LOHMANN.

Joachim Freiherr von Ledebur, Einflufi des Methylglyomls auf das Verhalten iso- 
lierter KaltbliUermuskeln. Meihylglyozal bewirkt bei isolierten Froschmuskeln in 0,32 
bis 0,056-m. Konzz. raseh verlaufende, irreversible Kontrakturen, bei 0,05—0,0097-in. 
langsamer verlaufondc reversible; bei allen Konzz. keine Steigerung des Gaswechsels.
0,025—0,008-m. Mothylglyoxal verlangert betraehtlich die Dauer einer Acetylcholin- 
kontraktur. Dio Ermudbarkeit wird bis zu 0,004-m. Methylglyoxal herab erhoht. 
(Pfliigers Arch. ges. Physiol. Mcnschen Tiere 232. 626—36. 12/7. 1933. Breslau, Physiol. 
Inst. d. Univ.) _ LOHMANN.

Otto Riesser und Riichi Miara, Untersuchungen iiber die Beziehungen des Arbeits- 
chemistnus im Froschmuskd zur Orope der Belasturuj, zugleich ein Beitrag zur Frage der 
Oultigkeii des Alles- oder Nichtsgeselzes fiir den Erregungsstoffwechsd. Bei dor anaeroben 
Rcizung von Froschmuskeln in vitro weist die Milchsaurebldg. bei mittlerer Belastung 
oin Maximum auf, bei hochster Belastung u. bei vollkommener Entlastung ein Minimum. 
Dasselbe gilt wahrscheinlich auch fiir die Phosphagenspaltung. Bei Verss. in situ tritt 
fiir alle Belastungen u. ArbeitsgroBen stets dio gloiche Milchsaurezunahme auf, doch 
besteht auch hier zwisehen Gr5Be der Belastung u. Intensitat der chem. Umsatzo keino 
Beziehung. Es wird die Anschauung vertreten, daB bei indirekter Reizung des quer- 
gestreiften Muskels das Alles- oder Nichtsgesetz gilt, u. daB die vom arbeitenden Muskel 
produzierto Gesamtenergiemengo unabhangig ist von der GroBe der mechan. Arbeit, 
dagegen abhśingig in erster Linie von der Zahl der Beize, in zweiter vom Umfang der 
Verkurzung. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 232. 513—38. 12/7. 1933. 
Breslau, Inst. f. pharmakolog. u. experim. Therapie, Univ.) LOHMANN.

P. Ostem und T. Mann, Der Mechanismus der Desaminierungen im Herzen und im 
Skelettmuskel. Gegenuber der vorl. Mitt. (C. 1933. I. 1968) ist die Folgerung, daB 
Adenylsaure erst nach Phosphorylierung zu Adenosintriphosphorsaure desaminiert \vird, 
nicht zutreffend. — Der Vergleich der NH3-Abspaltung aus Adenosin (I), Muskdadenyl- 
saure (II) u. Adeninnucleotid (aus Hefenucleinsaure) (III) ergab: Im  Herzmuskelbrei 
wird I im allgemeinen schneller aufgespalten ais II (Ausnahme Frosch), am langsamsten
III, das auch nur in Herz-, nicht in Skelettmuskelbrei desaminiert wird. In  letzterem 
ist dio NH3-Abspaltung aus I stets viel geringer ais aus II. Das pa-Optimum liegt bei II 
zwisehen pn =  6,5—7 mit geringem Abfall nach 7,5. Adenosintriphosphorsaure wird 
langsamer desaminiert ais II. Die Geschwindigkeit der Desaminierung von II wird im 
Skelettmuskelbrei durch Alkalichloride, Sulfate u. Phosphate erhoht, durch Fluorido u. 
ebenso durch Mg-Salzo gehemmt. Diese Hemmung durch Mg wird zu dessen Coferment- 
wrkg. in Beziehung gesetzt. (Biochem. Z. 260. 326—53. 5/5. 1933. Lwów, Med.-chem. 
Inst. d. Univ.) _ L o h m a n n .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Vergleich des Oesamikohlehydrat- und Olykogen- 
gehalts von Sdugetiermuskulatur. In  Ratten- u. Kaninchenmuskulatur stimmten ent- 
gegen den Angaben von B i s c h o f f  u. L o n g  (C. 1932.1. 3456) die Werte fiir vergarbares 
Kohlehydrat (nach Hydrolyse m it Saure) mit dem Glykogengeh. (nach Hydrolyse mit 
KOH) in allen Fiillen iibercin. (J. biol. Chemistry 100. 323—32. Marz 1933. St. Louis, 
Dep. of Pharmac., Washington Univ. School of Med.) L o h m a n n .



1933. n . E 6. T ie r p h y s io l o g ie . 1709

P. Ganguli, Einige Beobachłungen uber die Pharmakologie und Therapie von Muskel- 
eztrakł. Mit Trichloressigsaure erhaltener u. wieder neutralisierter Muskelextrakt oder 
Muskelkochsaft wurde bei folgenden Krankheiten, z. T. mit gutem Erfolg, intramuskular 
eingespritzt (vgl. ScHWARTZMAN, Brit. med. J . 1931. I. 492): Thromboangiitis 
oblitcrans, Arteriosklerose, Angina pectoris, Nephrosklerose, erhóhter Blutdruck, 
intermittierendes Hinken, Mitralstenose, Bantische Krankheit, Myoldonus. (Indian, 
med. Gaz. 6 8 . 387—93. Juli 1933. Calcutta, Med. Coli. Hospitals.) LOHMANN.

St. Kostakow und A. Slauck, Ober weitere Stoffwechseluntersuchungen mit Olyko- 
koli bei progressiver Muskeldystrophie. (Vgl. C. 1933.1. 2971.) Vff. nehmen wie T h o m a s  
(C. 1933. I. 2837) an, daB bei Muskeldystrophikern aus dom zugefiihrten Glykokoll 
teilweise Kreatin gobildet wird. Unter Glykokoll erfolgt eine Hebung der Kreatin- 
toleranz, dio eine Besserung der FunktionBtuchtigkeit der Muskelfaser bewirkt, eng 
verbunden mit entsprechender „anatom. Reparatur" der Muskelbiindel. (Dtsch. Arch. 
klin. Med. 175. 302—10. 17/6. 1933. Bonn, Med. Univ.-Klinik.) L o h m a n n .

J. Ten Cate, Wirkungen einiger Pharmaka auf das Oanglion stellare von Cephalo- 
poden. Analyse der pharmakolog. Wrkgg. yon Adrenalin, Acetylcholin, Pilocarpin, 
Nicotin, Strychnin, Phenol, Atropin u. Curare an der Muskulatur von Octopoden. 
(Arch. neerl. Physiol. Homme Animaux 18. 1—14. 15/4. 1933. Villefranche s. m. S tat. 
zool.) O p p e n h e im e r .

G. Pfeiffer, Das Jod ais Bioelement und Pliartnakon. (Endokrinologie 13. 40
bis 53. Aug. 1933. Bonn-Poppelsdorf, Landwirtsch. Hochschule, Inst. f. Tierphysio
logie.) W a d e h n .

S. L. Cowan und H. R. Ing, Die Wirlcung ąuatemarer Ammoniumsalze auf den 
Nenen. Der Aktionsstrom von Nerven aus den Beinen der Krabbe (Maia sąuinado) 
wird durch Tetramethylammoniumchlorid u. Tetraathylammoniumchlorid in Konzz. 
von 0,9 Millimol. pro 1 zum Erloschen gebracht. Die Nerven vom Frosch werden im 
asphykt. Zustand fiir die ąuatornaren Ammoniumionen permeabel, u. diese bringen in 
einer Konz., die am Muskel Paralyse auslóst, ohne ihn zu schadigen, den Aktionsstrom 
zum Verschwinden. Tetraathylammoniumjodid yerhalt sich anormal; in einer Konz. yon 
10 Millimol. pro 1 steigert es den Aktionsstrom. (J. Physiology 79. 75—81. 28/7. 1933. 
Plymouth, Marinę Biol. Lab., London, Univ. Coli., Dep. of Pharmacol.) W a d e h n .

H. Fromherz und A. V. Hill, Veratrinwirlcung auf den Froschnerven. Die Warme-
entw. bei einem m it Veratrin vergifteten Nerven, der durch Kondensatorenentladung 
gereizt wird, ist 100—1000-mal gróBer ais beim n. Nerv. (J .  Physiology 77. 25 P.
8/2. 1933.) O p p e n h e im e r .

Hans Fromherz, Die Wirkung ton Veratrin, Curare und Strychnin auf die Beaktion 
der Nerven. Isolierte Nerven (Sciaticus vom Frosch) werden durch Lsgg. von Veratrin, 
Curare u. Strychnin in Konzz., die am Muskclnerrenpraparat ihre charakterist. Wrkgg. 
entfalten, in ihrer n. Bk. gegeniiber elektr. Beizen nicht yerandert. Die Gifte yermógen 
also nicht in die Nervenscheiden zu dringen. Wird jedoeh der Nerv durch sorgftlltige 
Entfernung des 0 2 m it Hilfe des Durchleitens von H 2 asphykt. gemacht, so kommt 
es zum Eindringen der Giftstoffe in den Nerven. Nach der Erholung in 0 2 ffihrt jetzt 
die elektr. Reizung beim yeratrinisierten Neryen zum mehrere Min. anhaltenden Nach- 
potential, wie es normalerweise bei der Veratrinkontraktur des gestreiften Muskels ent
steht. Die mit Curare u. Strychnin behandelten Nerven sind in ihrer Ansprechbarkeit 
auf den Reiz stark gehemmt. (J . Physiology 79. 67—74. 28/7.1933. London, Univ. Coli., 
Dep. of Physiol. and Biochem.) W a d e h n .

Ch. Laubry, J. Walser und L. Deglaude, Wirkung vcm Tabak und Nicotin auf 
das Coronargebiet. Gearbeitet wurde mit dem isolierten Kaninchenherz. Bei gleicher 
Nicotinkonz. hatten Tabakextrakte u. Ileinnicotin gleiche Wrkg. Der Anreiz erlitt 
bei sehr schwachen Dosen eine Steigerung von 30—60°/o, bei mittleren Gaben 5 bis 
20°/o> wahrend starkę Dosen eine Abminderung yon 10—20°/o herbeifiihrten. Naheres 
im Original. (Buli. Acad. Med. [3] 109 (97). 595—98. 25/4. 1933.) G rim m e .

Raymond -Hamet, Wirkung von Tyramin auf die Erregbarkeit des Ilerz-Lungen- 
vagus und Einflufi dieses Amins auf den Nicotineffekt. Wie Hordenin besitzt auch 
Tyramin nicotinartige Wrkgg. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 195. 1330—33.
1932.) O p p e n h e im e r .

G. Tanret, Ober die blutzuclcersteigemde Wirkung von Hordeninsulfat. (C. R. hebd. 
Sóances Acad. Sci. 195. 271—73. 1932.) O p p e n h e im e r .

E. Dressler, H. Kwiatkowski und E. Schilf, Ober den bluldrucksenkenden Stoff 
im Misteleztrakt. Ein Mistelextrakt der P h a r m a r iu m -G .  M. B. H., ein selbst her-
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gestellter alkoh. Mistelextrakt u. ein aus diesem E xtrakt dureh Behandlung mit Acetyl- 
chlorid hergestelltes Acetylderiv. wurden im Blutdruekvers. an der Katze u. am Blutegel- 
praparat untersueht u. die Wrkg. mit der des Cholins vergliehen. Der Blutdruek wird 
dureh intravenóse Injektion des A.-Extraktes gesenkt; Atropin yerhindert diesen 
Effekt. Das Aeetylieren steigert die blutdrueksenkende Wrkg. Am m it Physostigmin 
aktiyierten Blutegelpraparat ist nur der acetylierte Mistelextrakt wirksam. — Die 
blutdrueksenkende Substanz des Mistelextraktes ist wahrscheinlich Cholin. (Naunyn- 
Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 170. 428—31. 16/5. 1933. Berlin, Univ., 
Physiol. Inst.) W a d e h n .

Otto Honcamp, Unsere Erfahrungen mit Euipannatrium. Evi'pannałrium bewahrte 
sich ais Kurz- u. Rauschnarkosemittel an Stelle von A. bei kleinen Eingriffen in der 
Gynakologie. Bei Laparatomien, die in Kombination mit Lumbalanasthesien ausgefiihrt 
wurden, war ein storungsloses Operiercn nicht immer gewahrleistet. (Med. Klinik 29. 
1085—87. 4/8. 1933. Jena, Uniy.-Frauenklinik.) F r a n k .

Georg Halasz, Percain in der zahnarztlichen und oto-rhinolaryngologischen Praxis. 
Bericht iiber gute Erfahrungen mit Percain in der Hals-Nasen-Ohrenpraxis. Die yoll- 
standige Anasthesie tr itt  etwas spater ein ais bei den iibrigen Lokalanastheticis. (Wien. 
med. Wschr. 83. 902—03. 5/8. 1933. Moson, Ungarn.) F r a n k .

Karl Reppin, Desinfektionsversuche mit Trosilin am Virus der Maul- und Klauen
seuche. Trosilin (I. G. F a r b e n )  besteht im wesentlichen aus Wasserglas u. Chlorkalk. 
Beim Auflosen des Trosilins werden die Silicatc durch Hydrolyso in NaOH u. Si02 
gespalten, eine 2%ig. Trosilinlsg. entsprieht in ihrer NaOH-Konz. etwa einer l°/0ig- 
ŃaOH-Lsg. Fiir die Desinfektion bei Maul- u. Klauenseuche ist der Geh. an wirksamer 
NaOH das Entscheidende, wahrend die desinfizierendc Wrkg. des Chlorkalks eine unter- 
geordnete RoUc spielt. In allen Fallen, in denen mit dem Vorhandensein von Aphthen- 
deckenyirus gerechnet werden muB, ist fiir die prakt. Maul- u. Klauenseuchen-Des- 
infektion eino 2°/0ig. Trosilinlsg. zu vorwenden. (Dtsch. tierarzt. Wschr. 41. 483—84. 
5/8. 1933. Insel Ricms, Staatl. Forsehungsanstalten.) F r a n k .

R. Heim und W. Wedemann, Desinfektionsversuche mit Trosilin bei Maul- und 
Klauenseuche. Orientierende Verss. ergaben, daB Trosilin ais Desinfektionsmittel bei 
Maul- u. Klauenseuche nicht so gut wirkt, wie eine gleichprozentige Lsg. von NaOH, 
daB es in seiner Wrkg. diesem aber nahekommt. Da der Alkaligeh. der 1- u. 2°/0ig. 
Trosilinlsgg. nur halb so groB ist, wie der einor gleiehprozentigen NaOH-Lsg., diirfte 
die immorhin giinstige Wrkg. auf das im Trosilin cnthaltene Cl zuruekzufuhren sein. 
(Dtsch. tierarztl. Wschr. 41. 481—83. 5/8. 1933. Berlin-Dahlem, Reichsgesundheits- 
amt.) F r a n k .

Louis Gaucher, Untersuchungen iiber ein neues Desinfektionsmittel: 6-Methyl- 
8-oxychinolinchlorhydrat in Vcrbindung mit o-Oxychinolinchlorhydrat. Einflup auf die 
Infektion der OalUn- und Harnwege. Die Mischung der genannten Salze ist starker 
baktericid ais Hexamethylenletramin, sie reicht an die Desinfektionskraft yon Hg- 
Oxycyanid lieran u. wird von Tier u. Menseh gut yertragen. (Buli. Acad. Med. [3] 
109 (97). 109— 14. 1933.) O p p e n h e im e r .

D. Tsamplakos, Jodvergiftung, verursacht durch Uroselectan. Bei urolog. Uro- 
selectan- Anwendung erkrankton 2 Patienten an urtieariaahnlichen Ausschlagen, 
Odemen u. starkem Juckreiz. Ausgang in Hcilung. Es erscheint notwendig, vor jeder 
Uroselectananwendung bei den Patienten eine J-t)berempfindlichkeit, eyent. durch 
peroralo Probegabe eines J-Praparatcs, festzustellen. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 
Abt. A. 4. 59—60. April 1933. Danzig-Langfuhr, Staatl. Frauenklinik.) F r a n k .

G. Wolfsohn, Joduberempfindlićhkeit. Die Intracutanprobe mit N aJ stellt ein 
ziemlich zuverlassiges Mittel dar, um eine thyreotox. Komponento festzustellen. 
(Sammlg. v. Yergiftungsfallen Abt. A. 4. 61—62. April 1933. Berlin, Krankenh. d. 
jud. Gemeindo.) F r a n k .

F. Loning, A kute, gewerbliche Arsenwasse.rstoffvergiftung und dereń Spałfolgen. 
Bericht iiber die Nachunters. yon 2 Arbeitern; 6  Monate nach der AsHr Massenvergiftung 
in den Wilhelmsburger Zn-Werken. (Vgl. C. 1932. II. 2332.) Beide Personen sind wieder 
gesund u. beschwerdefrei geworden. (Sammlg. y, Yergiftungsfallen Abt. B. 4. 15—18. 
Febr. 1933. Harburg-Wilhelmsburg, Stadt. Krankonh.) F r a n k .

Hans Schleussing und Karl Seelkopf, Tódliche, gewerbliche Arsenwasserstoff- 
vergiftung. Unfall mit todlichem Ausgang bei einom 41-jahrigen Werkmeister, der 
Zn-Spane mit H 2S04 iibergossen u. die Dampfe eingeatmet hatte. Es tra t eine AsH y  
Yergiflung mit Methamoglobinamie auf, die 9 Tage spater zum Tode fiihrte. (Sammlg.
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v. Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 29—32. Febr. 1933. Dusseldorf, Mediz. Akademie; 
Heidelberg u. Berlin, Univ.) F r a n k .

H. Fiihner und F. Pietrusky, Akute, gewerbliche Arsenwassersloffvergiftung und 
dereń Spałfolgen. Gutachten iiber die Moglichkeit einor A sII3-Vergiftuiig eines in einer 
Kupferhiitte besehaftigten Arbeiters durch Einatmen der Dainpfe aus einer Zemen- 
tationstromrael, in welcher saure, griine, Cu-haltige F l. mit Eisensehrot behandelt 
wurde. (Sammlg. v. Vcrgiftungsfallen. Abt. A. 4. 9—14. Febr. 1933. Bonn.) F r a n k .

Emil Biirgi, Arsenikvergiftung. Der Giftmordproze/3 Dr. Riedel-Ouala. (Sammlg. 
v. Vergiftungsfallen Abt. B. 4. 69—76. Mai 1933. Bern.) F ra n k .

G. Buhtz und A. Gronover, Kupferarsenitvergiftung. (Selbstmord.) Selbstmord 
einer 52jahrigen Frau durch Einnahme groBer Mengen von arscnigsaurem Cu in Form 
von Scliedeschem Griin. Die Unters. der Leichentcile ergab, daB Cu u. As in den einzelnen 
Organen verschieden zuriickgehalten wurden. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A.
4. 81—82. Mai 1933. Heidelberg, Univ., Karlsruhe, Staatl. Lebensinittclunters.- 
Anstalt.) F r a n k .

G. Buhtz und A. Gronover, Arsenikvergiftung. (Mordversuch.) Mordversuch an
mehreren Personen mit As20 3-haltigem NaCl, das dem Mittagessen zugefiigt worden 
war. Trotzdem alle 3 Personen dio 2—5-fache todliche Dosis As20 3 zu sich genommen 
hatten, tra t kein Todesfall ein. Alle Beteiligten hatten den groBten Teil des Giftes durch 
Erbrechcn wieder von sich gegeben. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 77—80. 
Mai 1933. Heidelberg, Uniy., Karlsruhe, Techn. Hochschule.) F r a n k .

Julius Balazs, Kupfersulfalvergiftung. (Selbstmord.) Eine 57-jalirige Frau nahm 
etwa 40 g in W. gel. CuSO., zu sich. Tod nach 114 Stdn. an Herzschwache. (Vgl.
C. 1933. I. 1810.) (Sammlg. v. Vcrgiftungsfallen Abt. A. 4. 83—86. Mai 1933. Budapest, 
St. Rochus Krankenh.) F r a n k .

Rudolf Kraul, Nalriumsilicofluorid- (Kieselfluomatrium-) Vergiftung durch „Alba- 
tol“ ( Yerwechslung). Vergiftungsfall bei mehreren Personen durch Albalol, ein 
kieselfluornatriumhaltiges Schwabenvertilgungsmittel. Das Praparat war an Stelle 
von Mehl zur Herst. yon Pfannkuchen yerwendet worden. Eine Person starb, bei den 
librigen schwere Krankhcitserecheinungen, die in Hcilung ausgingen. (Sammlg. v. 
Vergiftungsfallcn Abt. A. 4. 89—92. Mai 1933. Hamburg, Chem. Staatsinst.) F r a n k .

J. C. Geiger, Die Verwendung von Lósungen von Methylenblau bei Kaliumcyanid- 
tergiftung. Die intrayenóse Injektion yon Methylenblau hatte in 2 Fallen von KCN- 
Vergiftung, in denen erhebliche Mengen des Giftes yerschluckt worden waren, auBerst 
giinstige Wrkg. Es wurden bis zu 100 ccm l°/o'g- Methylenblaulsg. injiziert. (J. Amer. 
ined. Ass. 101. 269. 22/7. 1933. San Francisco.) W a d e h n .

J. Vem e und C. Sannie, Untersuchung der łoxischen Wirkung der Kationen auf 
in vitro kullivierte Fibroblasten. Unter den gepriiften Metallen sind Cd u. Hg am giftig- 
sten (oberhalb n/10 000); weniger giftig sind Ce, Tl, Ni, Co, Au, Pt, Cu, Zn, noch 
weniger Fe, Pb, Al, U 02, Be, Y, Th. Erst in sehr hohen Konzz. schadigen NH4, Sr, Ba, 
Mn (iiber n/120). (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 1246—47. 24/4. 1933.) K r e b s .

H. Fiihner, Chronische, gewerbliche Quecksilbervcrgiftung. Ursache eines Magen-
geschwiirs ? Es werden die Móglichkeiten einer Hg-Vergiftung bei einem 30-jahrigen 
Laboranten, der viele Jahre ais Probierer in Scheideanstalten tatig war, erórtert. Es 
trat eine Magen-Darmerkrankung ein, die nach liingerer Zeit zum Tode fiihrte. AuBer 
Hg-Dampfen kamen Schiidigungen durch nitrose Gase u. durch Pb-Dampfe in Frage. 
(Sammlg. y. Vergiftungsfallen. Abt. B. 4. 33—40. Mai 1933. Bonn.) F r a n k .

P. Fortner, Cadmiumvergiftungen durch verunreinigten W ein. (Vgl. C. 1933. I.
1650.) 2 Personen erkrankten in einer Weinkellerei nach dem GenuB yon Wein, der 
durch einen Filtrierapp. filtriert worden war, dessen Filternetze mit einem galyan. 
Uberzug von Cd yersehen worden waren. Der Wein enthielt 0,151 g Cd neben 0,024 g 
Zn in 11. Die Krankheitserscheinungen auBerten sich in Ubelkeit u. Erbrechen. 
(Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 87—92. Mai 1933. Prag, Dtsch. Uniy., Unters.- 
Anstalt f. Lebensmittel.) F r a n k .

G. Stiefler und O. Tenschert, Bleivergiftungen durch bleihalligen Most. Zum 
Verdiinnen des Mostes wurde W. yerwendet, das in einem Behiilter aufbewahrt 
wurde, welcher mit einer Rostschutzfarbe Subox gestrichen war. Subox besteht aus 
PbaO u. Leinól. Der Behalter war unmittelbar nach dem Anstrich mit W. gefiillt 
worden, wodurch der noch feuchte Anstrich von der Wand abgeschwemmt, ais Aus- 
schwemmung mit dem W. in den Most gelangte, wo dann die Lsg. des Pb20  durch
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die organ. Sauren des Mostes erfolgte. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 4. 17 
bis 18. Febr. 1933. Linz a. Donau, AUgem. Krankenh.) F r a n k .  ,

R. Fridli, Eine Thalliumvergiftung. Vergiftungsfall bei einem 3-jahrigen Kinde 
dem zur Enthaarung bei Mikrosporiasis der behaarten Kopfhaut Thalliumacetal, 900 mg 
in 50 g W., verordnet worden war. Nach Einnahme der Halfte der Arznei schwerstc 
Krankhcitserscheinungen mit todlichem Ausgang. Angabe der wiedergefundenen Menge 
Tl in den einzelnen Kórperteilen. (Dtsch. Z. ges. geriehtl. Med. 21. 461—62. 22/7. 
1933. Budapest, Geriehtl.-Chem. Instit.) F r a n k .

Schneider, Vergiftung durch Zeliokómer beim Oefliigel. Die nach Verfiitterung yon 
Tl-haltigen Zdiokornem  an Gefliigel beobaehteten patholog.-anatom. Organyerande- 
rungen werden besohrieben.' (Dtsch. tierarztl. Wschr. 41. 403—04. 1/7. 1933. Oldon- 
burg, Landwirtschaftskammer.) F r a n k .

K. Winterfeld und K. Zerwick, Kalksticksloffvergiftung. Vff. erortern in einem 
Sammelbericht: die Móglichkeit des Nachweises einer Kalkstickstoff-Vergiftung, Kalk- 
stickstoffrkk. im  Organismus, den Chemismus der Cyanamid-Vergiftung, das Verhallnis 
zivischen Kalkstickstofftoxizitat u. Qlutathionvorrat u. dio Toxikologie des Kalkstickstoffs. 
(Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. C. 4. 17—28. April 1933. Freiburg i. B., Univ.,
Chem. Inst.) F r a n k .

K. Winterfeld und K. Zerwick, Berufliche Kalkstickstoffvergiftung. Unter- 
suchungsbefund der Leichenteile eines yermutlich an Kalksłickstoff-Vergiftung zugrunde 
gegangenen Landwirtes. Der Verungluckte hatte nicht geolten, stark staubenden 
Kalkstickstoff ausgestreut. Der chem. Nachweis von Cyanamid in den Leichenteilen 
war negatiy. (Sammlg. y. Vergiftungsfallen Abt. B. 4. 29—32. April 1933. Freiburg i. B., 
Uniy., Chem. Inst.) F r a n k .

Ferdinand Flury, Das Problem der Haffkrankheit. Das Vork. eines spezif. Haff- 
giftes ist bis heute nicht erwiesen, nach allen Verss. spielen jedoch hóchstwahrscheinlich 
tox. Faktoren bei dem Zustandekommen der Krankheit eine Rolle. Bei der Haffkrank
heit ist die Fischnahrung wesentlich betciligt, aber aueh hier ist die individuelle Dispo- 
sition von hochster Bedeutung. Ganz unklar liegen noch die Verhaltnisse bei kunstlich 
erzeugter Haffkrankheit von Katzen u. Fischen. (Klin. Wschr. 12. 1161 — 63. 29/7. 
1933. Wiirzburg.) F r a n k .

Werner Bachmann, Experimentelh Beitrage zur Atiologie der Haffkrankheit.
I. Mitt. 1. Teil. (Arch. Hyg. Bakteriol. 110. 266—302. August 1933. Konigsberg, 
Uniy., Hygien. Instit.) F r a n k .

Werner Rosenthal, Psychogen bedingte oder allergische Symplome nach chronischer 
Kohlenoxydeinwirkung ? Cberlegungen zu der Arbeit von H. SYMANSKI: Serienvergif- 
tung durch chroń. CO-Einw. (C. 1933. I. 1650). H. Symanaki, Schlupbemerkungen 
zu den Uberlegungen von 1K. Rosenthal. (Klin. Wschr. 12. 870—72. 3/6. 1933. Góttingen- 
Magdeburg.) F r a n k .

H. Lechleitner, Kohlenoxydvergiftung mit Thrombose im Herzen und todlicher 
Embolie der Aorta abdominalis. Infolge einer CO-Vergiftung tra t bei einem 65-jahrigen 
Mannę eine arterielle Embolie auf, die zum Tode fuhrte. (Sammlg. v. Vergiftungsfiillen 
Abt. A. 4. 63—66. April 1933. Leipzig, Uniy., Mediz. Klinik.) F r a n k .

S. L. Last und A. Meyer, Berufliche Kohlenoxydvergiftungen mit Himschadi-
gungen. 2 Falle yon beruflichen CO-Vergiftungen, die kurze Zeit nach dem Unfall zu
GeistcssWrungen fiihrten. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 67—68. April 
1933. Bonn, Uniy.) F r a n k .

Frank Jahn , Akute, gewerbliche Kohlenoxydvergiftung mit Spatschadigung. Bei 
autogenen SehweiÓarbeiten erlitt ein 42-jahriger SchweiCer eine CO-Vergiftung. Spater 
auftretende seel. Storungen boten das typ. Bild der Naehkrankheit einer CO-Vergiftung. 
(Sammlg. v. Vergiftungsfałlen Abt. B. 4. 23—28. April 1933. Bremen, Stadt. Kranken- 
anst.) _ F r a n k .

Friedrich Sartorius und Maria Sndhues, Studien bei experimenieller chronischer 
Benzolvergiftung. Ais Vers.-Tiere dienten Kaninchen. Vff. konnten Kaninchen mit 
kurzeń Unterbrechungen iiber t l/2 Jahre lang ohne nennenswerte Schadigungen ihres 
Allgemeinbefindens inehrere Stunden lang taglich Bzl.-Luftgemische mit 13,6 bzw.
27,2 mg/l Bzl. einatmen lassen. Die Leukoeytenzahl ging dabei im wesentUehen nicht 
unter die untere Grenze der weiteren Norm. Hierbei zeigten nicht alle Tiere die gleiche 
Toleranz, fiir das Durchhalten scheint die indiyiduelle Regenerationsbereitschaft der 
blutbildenden Organe yon Bedeutung. Beim Menschen muB mit einer weit kleineren 
Toleranzgrenze gegen chroń. Benzolzufuhrung gereehnet werden, ehe es zu Unter-
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schrcitung dor ais Schiidigungsgrenzo fesfcgelegten Leukocytenzahl kommt. Es erscheint 
sehr wiinschenswert, diese Grenziiberschreitung nicht erst abzuwarten, sondern schon 
yor der Einstellung der Arbeiter die wahrscheinliche individuelle Toleranz festzustellen. 
(Arch. Hyg. Baktcriol. 110. 245—65. Aug. 1933. Munster, Univ., Hygien. Inst.) F k .

W. Frei, Anilinfarben ais Ursache von Kopfekzemen. Bei 4 Frauen traten Kopf- 
ckzeme auf, die auf das Tragen von Huten m it Schwarzem Hutfutter zuriickgefuhrt 
werden. Bei allen Personen lag t)berempfindlichkeit gegen den schwarzen Farbstoff 
vor. Eine ortliche Behandlung der erkrankten Hautpartien ist in solehen Fiillen nach 
Mógliohkeit zu vermeiden. (Mam mig. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 37—38. Febr. 
1933. Spandau, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

A. F. Lukanow, Ober Anilinbleistiftschadigungen. Verletzungen mit Anilinblei- 
stiften verarsachen Anderungen der Gewebe, bestehend in asept. Nekrose. Ais rationelle 
Behandlung erscheint fruhzeitige Entfernung der geschadigten Gewebe u. der Bleistift- 
teilo. (Militar-med. Z. [russ.: Wojennomedizinski Shurnal] 1. Nr. 5/6. 29—37. 
1930.) SCHONFELD.

Ludwig Gmelin, Nebenersclieinmigen bei der Coraminbehandlung schwerer Ver- 
giftungen. Vf. berichtet iiber schwere epileptiforme Streckkrampfe nach Coramin 
bei einem an tox. Gastrocutiritis erkrankten 6 -jahrigen Miidchen. (Munch. med. 
Wschr. 80. 1215. 4/8. 1933. Essen, Stadt. Kinderklinik.) F r a n k .

C. C. Wahl und P. K. Knoefel, Toxizilat ton Nupercain. Percain 12-mal so 
giftig bei subcutaner, nur 6 -mal so giftig bei intravenoser Injektion wie Cocain. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 29. 368—70. 1932. San Francisco, Univ. of Californ., Med. School 
Pharmacol. Lab.) O p p e n h e im e r .

Eberhard Regenbogen, Nichtlodliche Vergiflung mit 350 nuj Scopolamin. (Dtsch. 
med. Wschr. 59. 1209. 4/8. 1933. Berlin-Lichtenberg, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

M. Ide et J. Hoet, Traitó de thćrapeutiąuo ou pharmacodynamique. 7. ed. Louyain: J. Pee-
ters 1933. (494 S.) 8 °. 75 fr.

Henry Laurens, '1'ho pliysiological effects of radiant energy. New York: Chemical Catalog Co.
1933. (616 S.) 8°. (Amer. Chemical Soc. Monograph. Ser., No. 62). 6.00.

F. Pharmazie. Desinfektion.
S. Krishna und B. S. Varma, Indische Artemisien. tJber den Santoningeh. der 

Drogen. (Quart. J .  Pharmae. Pharmacol. 6 . 23—30. Jan./Marz 1933. Debra Dun 
[Unit. Prov.], Brit. Indien, Forest Research Inst.) D e g n e r .

Fritz Gstirner, Kotorinde und Parakołorindc. Zusammenhangende Darst. 
Literaturhinweise (vgl. C. 1933. I . 2580). (Heil- u. Gewiirz-Pflanzen 15. 41—64. .13/7. 
1933. Halle a. d. S.) DEGNER.

K. Fujii und H. Shimada, Ober die Bestandteile der Wurzel von Sanguisorba 
officinalis L. I. Die lufttrockene Wurzel (chines. Drogę „Ti-Yti") enthalt 18,90% W., 
16,94% Tannin, 0,86% Zucker, 2,5—4,0%  Saponin. — Isolierung des Saponins: 
CH3OH-Auszug in viel W. eingeruhrt, Nd. dekantiert, getrocknet, wieder in CH3OH 
gel., mit HC1 angesauert, in W. gegossen, Nd. m it W. gewaschen u. getrocknet. Aus 
CH3OH oder A. seidige Schuppen, Zers. 272,5—274,5°. LlEBERMANNsche Rk. poaitiv, 
sofort violettrot. Mit konz. H2SÓ4 scharlachorangerot, mit konz. H N 03 hellgelb, mit 
Gemisch beider Siiuren orangerot bis orangegelb. Enthalt viel Krystallwasser, teil- 
weise sehr fest gebunden. Zus. anscheinend O3S/ / 60O, oder C37/ / j 80 , mit etwas Krystall
wasser. Mol.-Gew. nach Titrierung 660. — Durch 5%ig. alkoh. H2SO., Spaltung in 
Zucker u. das Aglykon, Zus. C33£f520 3 oder C32£f50O3, Zers. (korr.) 267 — 268°. Farbrkk. 
ahnlich wic beim Saponin. LlEBERMANNBche Rk. positiv. Acetylderiv., C?5H5i0 4 

oder C^HsaO.,, Nadeln, Zers. (korr.) 272—275,8°. Der Zucker ist wahrscheinlich eine 
Pentose. —~Das Saponin wrird Sanguisorbin u. das Sapogenin Sanguisorbigenin genannt. 
(J. pharmae. Soc. Japan 53. 120—22. Juni 1933. Kyoto, pharmazeut. Fachsch. [Orig.: 
japan., Ausz.: dtsch.]) LlNDENBAUM.

Victor A. Reko, Toluachi, das ehrwurdige Oift der Mayos. Unter der Bezeiehnung 
„Tohiachi" finden die Blatter verschiedener Daturaarten Anwendung ais Rauschgift, 
Die wirksamen Stoffe sind Atropin, Hyoseyamin u. Scopolamin. (Heil- u. Gewiirz- 
Pflanzen 15. 64—73. 13/7. 1933. Mexiko.) D e g n e r .

F. Gstirner, Zur Beurleihmg von Iłesina Scammoniae. 12 Muster von „Resina 
Scammoniae" erwiesen sich bei Unters. (Ergebnisse tabellar. im Original) samtlich ais
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Harz yon Ipomoea orizabensis LEDANOI8 (statt von  Convolvulus Soam monia L.). Gegen 
die Vorwendung dieses, ais Resina Ipomoeae ia die U. S. P. X. aufgonom menen Harzcs 
bestehen keine Bedenken, doch sollto es ais solches bezoichnet werden u ., unter Berilck- 
siehtigung der Angaben von BOURDIER (O. 1912- I. 1163) u. a., etwa folgenden Richt- 
zahlen entsprechen: A.-l. >70% * SZ. < 30 , VZ. 176—216. (Suddtseh. Apotheker-Ztg. 
73. 400—01. 14/7. 1933. Halle a. d. S., C a e s a r  & L o r e t z . )  D e g n e r .

L. E. Warren, Einige Beobachtungen Uber die Konstanten des Oleś von Meńtha
spicata. Ident. m it der 0 . 1933. II. 909 ref. Arbeit. (Perfum, essent. Oil Ree. 24. 156 
bis 167. 23/6. 1933. U. S. Food and ©rug Administration.) D e g n e r .

Axel Jermstad und Ottar Cstby, Uber Ezlractum Thymi fluidum. D as ath. Ol
wird ais der wirksame Bestandteil angesehen. Vergleiehende Verss. zur Bereitung des 
Fluidextraktes nach denVerff. des Norweg, u. des Deutschen Arzneibuehes (1 u. 2), beide 
auch modifiziert durch Verwendung von 72,6-yol.-%ig. A. (3 u. 4), u. nach dem Reperko- 
lationsvorf. der U . S. P . (6) ergaben G ehh, an ath. 01 von 1. 0,16, 2. 0,16, 3. 0,48, 4. 0,74, 
6. 0,19°/o- Empfohlen wird 4. (vgl. B r a n d r u p , C. 1933. I .  2840). (Pharmaz. Zentral- 
hallo Deutsebland 74 . 441— 43. 20/7. 1933. Oslo, U niv .) DEGNER.

J. J. Vermet, Solutio Ferri albuminuta. Bemerkungcn zur Darst. u. Untera. 
dieser dom Niederland. Arzneibueho eigentumliehen Zubereitung. (Pharmac. Weekbl. 
70. 763—58. 22/7. 1933. Tiel.) D e g n e r .

Emil Belcot, Beitriige zur Zubereitung der Eisenalbuminatlosung. I. Geschichte 
dor Anwendung von Eisenalbuminatlsgg. in don yerschicdenen Piiarinakopoen u. An- 
gabo von VorsichtsmaBrogoln, dereń Einhaltung fiir das Gelingen einer guten Lsg. 
notwondig ist. (Curierul farmac. 3. Nr. 4. 17—20. April 1933.) G u r ia n .

Emil Belcot, Beitriige zur Zubereitung der Eisenalbuminallosung. II. (I. vgl. 
Torst. Ref.) Vf. gibt seine Erfahrungen in bozug auf die Zubereitung von Eisenalbuminat
lsgg. wieder, bespricht insbesondere dio Moglichkeiten, dio Floekung bzw. Golatinierung 
zu Terhindern u. gibt eino gonauo Vorsehrift, naeh wolcher klare, gut haltbaro Lsgg. 
erhalten werden kOnnen. (Curierul farmac. 3. Nr. 6 . 19—21. Mai 1933.) G u r ia n .

C. A. Rojahn und Hans Schneider, Noehmals Analgitsalbe. Erganzungcn zu 
der C. 1933. I. 3596 ref. Arbeit. (Standesztg. dtsch. Apothekor, Apotheker-Ztg. 48. 
833. 19/7. 1933. Halle a. d. S., Univ.) DEGNER.

A. Goris und F. Richard, Die Zinkpe.roxyde des Handels. 1 1  Muster wurden 
untersuoht. Sio entsprachen durchweg nieht don Anforderungen des Ergiinzungsbandes 
zum franzOs. Codex (1926), sondern onthielton 1. Salzo u. bas. Zn-Sulfate, zu doren Nach- 
weis die Einfiigung einer S04"-Priifung u. -Best. in der salzsauren Lsg. empfohlen wird. 
(Buli. Sci. pharmacol. 40 (36). 336—43. Juni 1933. Paris, Zentral-Apotheko d. Kranken- 
hauser.) D e g n e r .

— , Warnung vor „Troceston". Das ais „trockene konz. essigsaure Tonerde11 an- 
geprieseno „Troceston" der Fa. „ P h a r m a " ,  M a x  L o e b i n g e r  & Co., G. M. 1). H., 
Berlin-Charlottcnburg, entspricht weder ais solches den vom Schweizer. Arzneibuche 
au Aluminium acetico-tartaricum siccum, noch in seinor nach Vorsehrift dor Hereteller- 
firma bereiteten Lsg. den vom Schweizer. Arzneibuche an Aluminium acetico-tartaricum 
solutum oder den vom D . A.-B. 6  an Liąuor Aluminii acetici gestellten Anforderungen. 
Dio Lsg. enthalt entgegen D. A.-B. 6  nur 3,35 (statt 7,6) °/o bas- Al-Acotat u. gibt mit
2 Teilen A. (90°/„) einen Nd. Das Pulvor ist durch Na" (-Sulfat ?) verunreinigt. (Sehweiz. 
Apothekor-Ztg. 71. 361—63. 22/7. 1933. Bern, Mitt. d. APA.) D e g n e r .

P. Sorgdrager, Uber die Darstellung von Narkoseiiłher. Es wird eine Methode bc- 
schrieben, gowohnliehen A. mittels N e s s l e r s  Reagens von soinen Verunreinigungen 
zu befroien, so daB das erhaltene Prod. alle Anforderungen des Arzneibuehes an Nar- 
koseiither erfullt. (Pharmac. Tijdsehr. Niederl.-Indie 9. 231—43. 1932.) P. H. SCHU.

Jean Regnier, Andre Liot und Robert David, Uber den Yerlust des andstlieti- 
sie.midcn Vermogens von Cocainhydrochloridlósungen unter dem Einflup der Erhitzung auf 
hohe Temperatur und einer zu langen Aufbewahrung. Chronolog. Obersicht iiber die diesen 
Gegenstand betreffenden Arbeiten von Fl.UCKUlKR (1886) bis SvEND A a g e  SCHOU 
(1931). Krit. Besprechung des Wertes der hierbei angewendeten physikal., chem., klin. 
u. pharmakolog. Verff. — Eigeno Verss. der Vff. ergaben, daB die Oberflachenspannung 
ti. dio opt. Aktivitat yon der Sterilisiitionatomp. nieht, u. aueh durch jahrelange Auf
bewahrung nur unwesentlich beeinfluBt werden, daB pH jedoch nach hoher Sterilisations- 
temp. u. beim Altem aueh in Lsgg., die nieht erhitzt u. k. u. dunkel aufbewahrt wurden, 
stark sinkt. Die Minderiuig des anasthetisierenden Verm6 gcns dieser Lsgg. wird auf 
hydrolyt. Spaltung in HG1 u. Base u. weitere Zers. dieser zu CH3OH u. Benzoylekgonin
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(vgl. DlETZEL, 0 . 1933. I. 3966) zuriickgefuhrt. — Bei 100° sterilisierte u. nicht iiber 
1 Monat alte Gocainhydrochloridlagg. sind gleich starken, frisch bereiteten u. nicht cr- 
hitzten faat gleichwertig. —  54 Literaturhinweise. (Buli. Sci. pharmaeol. 40 (35). 271 
bis 279. 353— 61. Juni 1933.) D e g n e r .

Theodor Boehrn, Die Chemie, des Morphins und seiner pharmazeutisch wichtigen 
Abkommlinge. V ortrag  (L iteraturhinw eise). (S tandesztg . d tsch . A potheker, A potheker- 
Ztg. 48. 844—47. 861—63. 875— 78. 29/7. 1933. B erlin .) D e g n e r .

—, Neue. ArzneimiUel, Spezialitaten und Oeheimmiłtel. Abusan - Kapseln 
(BuSANO-LABOR. A. B u s c h ,  Gelsenkirchen): d ia th y lb arb itu rsau res D im ethy lam ino- 
phcnyldim cthylpyrazolon m it Coff. c itr. in  mol. Verb. u . Saponin. A nalgeticum , Seda- 
tivura. —  Acipesin (G o d a  A.-G., B reslau 23): T ab lo tten  aus P ep sin  0,35, B eta in , 
hydrochlor. 0,15. Gegen S u b ac id ita t usw. —  Aconitysatum-Salbe Burger ( J o h a n n e s  
B u r g e r  Y s a t f a b r I K  G. M. B. H ., W ernigerode a . H.): Salbe m it 10%  A con itysat. 
Zur Massago bei rh o u m at. u. neuralg . Schm erzen. —  Amos-Gurgelwasser (D r . O. S e i-  
DERER, G e r m a n ia - A p o t i i e k e ,  D rcsden): Lsg. von  A l-C hlorat u . P e rh y d ro l m it 
Pfcfferm inzgeachm ack. B ei M andelentziindung usw . —  Aneuretlen ( A s e p s ia - W e r k e  
B a y e r  u . K i t z ,  F ra n k fu r t  a . M .): T ab le tten  zu  0,25 g aus „D iae thy l-Pyrazo lon- 
Phenylaethy lurea“  (?  R ef.), A m inophenazon, Coffein. A nalgeticum . —  Antipurin  
( K a t tw io a ,  CheM.-PIIARM. F a b r . ,  K ettw eg): T ab le tten  aus N a tr . c itr ., ta r ta r . ,  
phosphor., su lfu r., M g02. Z ur A usscheidung von  H am sau re . —  Arthrez-Suppositorien 
( S a g i t t a - W e r k  G. M. B. H ., M iinchen 2 SW ): In v es tin  (s. u .) u . Acid. phenyl- 
chinolincarb. Gegen G icht, R heum a usw. —  Arthrorheumin (K a is e r d a m m - A p o th e k e ,  
Charlottenburg): A cid. formicic. 0,001; A cid. silicic. anhydr. 0,0001; Phosphor 0,0000166; 
Arsen 0,0000166; S try ch n in  0,0000125; A qua dest. a d  1,0 in  A m pullen. Gegen G ich t 
usw. —  Allussan mit Bromojwm ( E ic h e n - L a b o r . ,  E ssen): N a J ,  N aB r a n a  1,5; Sir. 
Thym i comp. sacch. a ro m a t, ad  100,0. Gegen H u s ten  usw . —  Bi-Jodbad (N o v o p in -  
F a b r ik ,  PHARMACOSMA G. M. B. H ., B erlin -Jo h an n isth a l): 2 weiBe P u lv er, d ie  im  
Bade 2,4 g freies J  ab sp a lten , 1,2 g  J  bleiben gebunden. Gegen Stoffwechsel- u . K reis- 
lauferkrankungen. —  Brothyral-Praparat ( K y f f h a u s e r - L a b o r . ,  F a b r .  CHEM.- 
PHARM. P r a p p . ,  B ad  F ran k en h au sen ): E x p ec to ran tia  u . H u sten m itte l. Im  H an d el: 
Sir. Brothyrali: E x tr . T hym i, P rim ul. u . M alti. Sir. Brothyrali c. Codein (0 ,1% ) e t  Ipec. 
(0,3°/o). Ż u r L inderung  des H ustenreizes bei v e rs ta rk te r  E xpectorationsw rkg . Sir. 
Brothyrali c. (hiajacol. (7°/0). Z ur B ehandlung von Lungenleiden etc. Sir. Brothyrali 
c. Bromoform (0,12°/o) e t  E x tr .  D roserao bei K euchhusten . Sir. Brothyrali c. Kai. jod. 
(1,5% ) =  Jothyral. Z ur Schleim verflussigung bei trockener B ronchitis u . A sthm a. 
Elizir Brothyrali: Tropfen, die auBer den Brothylbestandteilen E x tr . Ipecac. u . 1%  
Codein. phosphor. en th a lten . Liquor Brothyrali (Brothyral-Hustentropfen): E lix . pec- 
toral. cum  B ro th y ra l e t  Ipec. Species Brothyrali (Brothyral-Tee.): H erb . T hym ., F ru c t. 
Foenic., Flor. V erbasci, Flor. TiUae, Fol. E u ca ly p t., B ad . L ią u ir . u. B ad . A lthaeae. —  
Cholol ( A l t e  A p o th e k e ,  F ra n k fu rt a . M .-N iederrad): alkoh. Auszug aus „sudanes. 
Mimosenbaraprindo“, A rom atica, Zucker, A qua dest. Gegen G allensteine, L eberleiden 
etc. —  Circanol (P h a rm . I n d .  D r .  K a t z e n s t e i n  K . G., W iesbaden-E rbenheim ): 
Salbe aus M ethylsalicylat, C hlorophyll, Leinól, L ano lin  an h y d r. B ei auBercn u . inneren  
H am orrho iden .— Codisal {VERTRIEB PHARM. P r a p p .  „ E u p h a r m a “ , P a ssa u ): T ab le tten  
aus Codein. hydroohlor. 0,02; A cid. acetylosalicyl. 0,50. Gegen G rippe usw. —  Combinal 
(„ C o m b in a l“ G e s . F. MED. P r o d d .  M. B. H ., B erlin -B ein ickendorf): Acid. ace ty lo 
salicyl., C aC 03, Coffein, T heobrom in; Sap., MgO in  T ab le tten . A nalgeticum  usw. —  
Condurco-Pillen ( A r c u t a ,  CHEM. F a b r . ,  B ostock): je  P ille  6— 7 T ropfen  E x tr . Condu- 
rango, 3— 4 Tropfen T inct. S try ch n i u. 0,025 Menthol. Gegen Appetitlosigkeit ver- 
schiedenster Herkunft. —  Culexin (LÓWEN-APOTHEKE, D resden-A .): Salbe m it Supra- 
renin, p-Amidobenzoesaureiithylester, Menthol, iither. Olen. Gegen Insektenstiche. —  
Dontor-Zahnpasta ((JuEISSER U. Co., G. M. B. H ., H am b u rg  19): P fefferm inzzahnpasta.
— E. K. Dragees Burger en th a lten  n ic h t 0,8 m g, sondern  8 m g N ebenschilddriisen- 
substanz. —  Felanum (P h a r m . HANDELSGES. M. b . H ., Dusseldorf 70): M ischung 
aus 5 0 %  B indergaU e-Trockensubstanz, 30°/o Acid. phenylchinolin . carbon. u . 20°/o 
Hexamethylentetramin; s. u n to r Grippe- u . Harnsaurecachets. —  Fissan-Hamorrhoidal- 
Salbe u. Fissan-Hdmorrhoidal-Zapfchen (DEUTSCHE M il c h w e r k e  A .-G ., Zwingen- 
berg a. d . B ergstraB e): F luorsilicea u. labiles MilcheiweiB. F ru h e r: Fissan-Hamo-Salbe 
u. Finsan-Hdmo-Ziipfchen. —  Gdirujin-Mundioasser-Extrakt (Mo h r e n -Ap o t h e k e
H . L u d w ig ,  Brieg, Bez. B reslau): ro te  oder farblose konz. Lsg. von  a th . O len u. an ti-  
sept. Stoffen in  hochprozent. A. Z ur B ereitung von M undw asser. —  Orippe-Cachets
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(P h a r m . HANDELSGES. m . B. H ., D usseldorf 70): F e lan u m  50% . A m idophenazon 
1 0% , P yr- pl>. d ira. sal. 20% . A cetphenetid in  2 0 %  ais P u lv e r in  Starkom ehlkapseln. — 
HaemorrhoidaUSalbe „Hofrat Dr. liupprichł“ (Ch e m . L a b o r . „ U g u “  d. H ir s c h - 
A p o t h ., W eiBenfols): P lum b. ace t., P lu m b . tann io ., A naesthesin , E x tr .  h e rbar., Ungt. 
mollo in  T ubon m it K anulo . —  Hamsdure-Cachets (P h a r m . H a n d e l s g e s . m . b . H., 
D usseldorf) e n th a lte n  F e lan u m  (s. oben). Bei G ich t usw. — Hedotalit (As e p s ia - 
W e r k e  B a y e r  u . K i t z , F ra n k fu r t  a. M .): „ K B r 6 % , „D ccoform " ( ? R ef.) 3% , 
N a tr . phosph. 0 ,1 % , S p irit. 7 % , Saecharin  in  so lu tio  toniea , Saeeh. to st. arom atica 
f a c ta “ . Gegen nervose S torungen. —  Humopin-Bad (N 0V 0PIN -Fa b r ., B erlin -Johannis- 
th a l ) : M oorex trak t, Jodsalz , Salieylsaure, Sulfa te  u. R rau toressenzen . Gegen R heum a 
usw . —  Iloluss ( I lo n  Ch e m . I n d . G. m . b . H .,  F re ibu rg  i. B r.): C hinin, tannio., 
C itronensauro, R atanh ia-G erbsilu re , T h y m ian ex tr., A nothol, E ugenol, Succ. L iąu ir. u. 
Z ucker. T riibo FI. Gegen K cuchhusten . —  IntestUdx (Ch e m . u . P h a r m . F a b r . 
D r . G e o r g  HENNING, B erlin-T cm pelhof): 0,055 g ak t. K ohle, 0,035 g  N a tr . eholeinic.,
0,025 g S ek re tin  (H orm on der D uodcnalseh leim haut), 0,035 g  M ilchsaureanhydride,
0.075 g Aloin, 0,010 g Extr. Hyoscyami jo Dragoe. Gegen chroń. Obstipation. — 
Investin ( S a g i t t a - W e r k  G. m. B. H ., Miinchen 2 SW .): Diathylbarbitursiluro, Amido
phenazon, Phenacetin, Coffein. citricum, Analgeticum in Tabletton. — Kmutertablettm 86 
(H. O. A l b e r t  W e b e r ,  Magdeburg): Folliculi Sennae, Cort. Frangulao, Fucus vesi- 
culosus, Rad. Gentianae, Aloo in Tabletton yon 0,3 g). Gegen Yerstopfung. —  Lini- 
mentum „Bibbeck" ( V e r e in .  L a b o r r .  L u d o v ic a  — L u d w ig  S e l l ,  Miinchen): 
Ac. sal., Motli. sal., Capsic., Ol. Eucal., Ol. salv., Ol. Macid., Ol. Rosmarin., Ol. Junipor.,
01. C am ph. in  Lsg. Gegen G elenkrheum atism us usw. —  Lorisan-Heilsalbe (Chem.- 
PHARM. L a b o ii .  E d u a r d  L y s s ,  D resden-A . 1): Adops L an ae  a n h y d r., ZnO, Vaselinól, 
R osm arinijl, Aeid. form ie., Acid. gallic., A rnicin , Ol. M atico, Ju g lan d in , Ol. Chamo- 
m illae, a th . Ole u. verschiedono G lucoside in  2 S ta rk en : L orisan  I  (m ite) u. I I  (forte). 
Boi Gesehwiiren, F u ru n k e ln , W unden  usw . —- Lympliagon-Salbe (H erst. d ers.): in  a th . 
O len gel. vegetab il. Substanzen  u. B orax . Salbe in  T ube m it A nsatzkanule. Gegen 
E n tz iin d u n g en  der K orperoffnungcn. —  Mercolloid (B io c h e m . L a b o r r .  A .-G ., Locarno, 
bzw. SlMONS A p o th e k e ,  B erlin  C 2): 0,01 g  kolloidales H gS  in  A m pullen  zu  2 ccm. 
Gegen luet. E rk rankungen . Psoriasis usw . —  Mimi-Tabletten (C hem . F a b r .  „ P e r o -  
ZON“ , Z w ickau i. Sa .): B (O H )3, N a tr . porboric., C hinin, acetic ., A m ylum  Oryzao in 
langliehen T ab letton . Z ur E m pfangn isverh iitung  usw . —  Normex (D r .  H e i n r i c h  
S e y l e r ,  Dresdon-A . 27): weicho P astenw urfel au s s ta rk  ąuellfahigem  Pflanzenkorpor 
u . F ru e h tex trak te n , zu r V erh iitung  chroń. D arm trag h eit. -— Nymphosan-Peru-Gummi- 
bonbons (N y m p h o sa n  A .-G ., M iinchen 27): B alsam . peruv . 1 ,6 % ; A nasthesin  0,8°/o> 
Z ucker. Gegen E rk altu n g o n  usw. —  Pallida-Antigen (S a c h s .  S e r u m w e r k  A.-G., 
D resden-A . 1): P a llid a -R e in k u ltu i'-E x trak t zum  serolog. Lues-N achw eis. —  Pancortex 
(C hem . U. p h a rm . F a b r .  D r .  G e o r g  H e n n in g ,  B erlin-T em pelhof): N ebennieren- 
r in d en e x tra k t in  A m pullen zu  1 ccm u . F laschen  zu 10 ccm. 1 ccm  =  20,0 frischer 
N ebennierenrinde. A ueh in  D ragees, je  S tiick  gleichw ertig  20,0 frischer R inde. Gegen 
M orbus A ddison usw. —  Panincret (H erst. ders.): D ragees, p lu rig landu lares H orm on- 
p ra p a ra t gegen innersekreto r. S torungen  u . H aarw asser: „Bchw efelhorm onhaltiger" 
H aarsp iritu s . —  Panipec (H erst. ders.) („ In fu su m  rad ic is  Ip ecacu an h ae“ ) jo „D osis“ 
G esam talkalo ide aus 0,5 g  R ad . Ipecacuanhao  in  Fenchel-A nis-S irup  u. Glycerin. 
Gegen H u s ten  usw. —  Panipec mit Codein (H erst. ders.) e n th a lt  auBerdem  noch 0,1 g 
Codein. phosphor. in  60 ccm FI. —  Peinexol ( T h e o d o r  L e g g e w ie ,  Obercassel b. B onn): 
Lsg. von A rn ik aex trak t, C am pher u . a th e r. Olen in  abs. A. m it Z usa tz  yon  NH.,C1 u. 
e inem  Salicylstiureester. Gegen rh e u m a t. E rk ran k u n g en . —  Peptosinalb (Peptonlsg. 
n ach  U m b e r -B e c k s t r o e m )  (D r . R u d .  B e c k s t r o e m ,  C h e m .-p h ab m . L a b o r . ,  
B erlin  W . 30): sterile  Lsg. m it 5 %  einer yon hoheren A bbauprodd . (A lbum osen, durch 
A. fa llbare  Peptono) befre iten  F ra k tio n  yon  P ep to n  u . 1 %  N o v o cainch lo rhydra t. Zur 
unspezif. D esensibihsierung allerg. IC rankheiten (A sthm a, b ronchiale  U rtie a r ia  usw .). —- 
Perincret (D r , G e o r g  H e n n in g ,  B erlin-Tem pelhof): aus de r M ilz gew onnenes codein- 
freies ( ? R ef.) p e ris ta lt. H orm on n ach  Prof. Z u e l z e r  in  A m pullen  zu  2 ccm. Gegen 
chroń. V erstopfung, D arm lahm ung. — Phlogislren-Schnupfensalbe (D r .  WlLLMAR 
S c h w a b e ,  Leipzig O. 29): PMogistrm (FI. aus a th . Olen u. a n tise p t. Stoffen) in  neu- 
tra le r  Salbengrundlage. Gegen Schnupfen. —  Pruridon ( E ic h e n - L a b o r . ,  E ssen): 
C am pher, M enthol, a th . Ole in  S e ifen tg . Gegen H a u tju c k en  u . In sek ten s tich e . —  
Pruscnilla-Puder (D r .  H o f f m a n n  u . K o h l e r ,  A ltona  a. d . E lb e ): S a licy lterpenester 
in  an tisep t. P udersubstanz. Gegen P ru ritu s  Benihs u. D yshidrose. — Radiumhaltiges
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Thorraduran-Pflaster (T h o r ra d u ra n w e rk  H e in r ic h  H ense , Huls beiKrcfcld): 
schwarze, porforiertc Pflaster, Nr. 1: 5 X 10, Nr. 2: 5 X 15, Nr. 3: 10 X 10, Nr. 4: 
7,5 X 15, Nr. 5: 10 X 15 cm mit 10°/o groBtcnteils kolloidfcinen radiumhaltigen Erzen. 
Bei Gicht usw. — Reduzelten (BlSMARCK-ApOTHEKE, Bcrlin-Steglitz): Sal. Marienbad 
art., Sal. Carolin. art. Extr. Rhei, Extr. Cascara Sagr., Extr. Fuc. ycsicul., Natr. olein., 
Phenolphthalein., Popsin, Vanillin in iiberzuckcrten Pillen. Gegcn Fettlcibigkeit. — 
Rhinobal (H e in r ic h  S c h w e itz e r , Chem. F a b r . ,  Altona-Kleinflottbcck): Cholestcrin- 
Lipoidverb. mit juckreizmildemden Pflanzenstoffen in Salbengrundlagc. Gegen Heu- 
fieber. — Ronigen-Salbe (Róntgen-Salbe ? Ref.) (L ab o r-. Dankelm aNN, Dresden-N. 6 ): 
Rcizloso Wachs-Paraffin-Ol-Salbe mit 0,1% „Bellahomin". Zur Nackbehandlung be- 
strahlter Hautfelder. — Sderozin ( K a t t w i g a ,  CHEM.-PHARM. F a b r . ,  Kottwig): 
Ammon. phosph., BaCOa, Kal.-Natr. phosph., Ergot., Podophyll., Ra. Gegcn Arterio- 
sklcrose usw. — Sempervival (S a g itta -W e rk , G. M. B. H., Miinchen): Extraktc aus 
Sempervivum Fcctorum, Hcrba plantag., Fol. Mcnth. crisp., Herba Salyiae, Flor. 
Arnicae, Fol. Mclissae in siruposer Form. Gegen Bronchitis usw. — Serpysan (B usano- 
Labor. A. BijsCH, Gelsenkirchen): 10°/oig. Sirup mit stabilisiertem Fluidextrakt 
aus 18 yerschiedenen, besonders Si02-, terpen- u. saponinhaltigen Drogen. Frei von 
Narcoticis. Gegen Bronchialkatarrh usw. — Seziflor-Tee (Dr. G in d e le , Saul- 
gau i. Wttbg.): Rad. Valerian. cc., Flor. Chamom. Roman, cc., Herb. Millefol. cc., 
Fl. Calendul., Flor. Spicae, Fol. Menth., Herb. Alchemill. Gegen nervose Leiden usw. — 
Sigmagan-Styli (M aX QuEISNER, Chem. F a b r . ,  Charlottenburg 2): neuer Namc fiir 
Citragan (C. 1931. II. 2756). — Sprótol (C. A. SPROEDT, W.-Elberfeld): cmulsionsartigo 
Fl. mit yentiliortem S, Vs°/o Salicyl, Chinosol, Glycerin, ZnO, Bolus u. neutraler Kern- 
seife. Gegen Kratze. — Stempfle Gemusekeks (B ernu . STEMPFLE, K i n d e r n a i i r -  
MITTELWERK, Oberstdorf): Kekse mit Karotten u. Spinat, pflanzlichem EiweiB, 
Lecithin, Calciumphosphat, Vitamin A—D. Fiir Diatkuren bei Nicrencrkrankungen 
usw. — Stempfle Kalktabletlen (Herst. ders.): je 0,25 g Citronen- u. malonsaurcs Ca. 
Bei Rachitis u. a. Kalkmangelkrankheiten. — Truto-Gold-Oblaten (T h o r r a d u r a n 
w e rk  H e in r ic h  H en se , Huls bei Krefeld): Adonidin, Ouabain, Scilla, Aur.-Natr. 
mur., radiumhaltige Erze ana D 3,5, Cactus grandiflor. D 2. Pulver in Starkemehl- 
kapseln. Gegen Herzschwache usw. — Tumoral (K a ttw ig a , CHEM.-PHARM. F a b r . ,  
Kettwig): Salv. Levist., Junip., Acac., Onon., Calam. in Tabletten. Gegen Magen-, 
Leber- u. Gallensteinleiden. — Venotonic-Salbe (M. E. G. G o t t l i e b ,  G. M. B. H., 
Heidelberg): Hamamelis, K 2Cr20 7, Psorin, Salyia, Collinsonia, Calendula. Gegen 
Hiimorrhoiden, Krampfadern usw. — Venot<mic-Suppositorien (Herst. ders.): Zus. 
dies. — Vindelica-Fluid (CllEM.-PHARM. L ab o r. A u g u s ta , D r. A. C am erer, Augs
burg): Salicylsaure, Methylsalicylat, Menthol, Acid. formie., Arnica, Capsicum, Campher- 
hartosol. Gegen Gicht usw. —- Viiiddica-Salz (Herst. ders.): wirksame Bestandteilo 
der Quellsalze von Ems, Karlsbad, Kissingen, Nauheim, Wildungen. — Youpla ver- 
sldrkt (KOPP U. J o s e p h ,  Berlin W. 35): ammoniakal. Lsg. organ. u. anorgan. Ag- 
Salzc in yerd. A. Haarfarbcwiederhersteller. (Apotheker-Ztg. 48. Nr. 43. Beilago: 
Neue Arzneimittel etc. Heft 12. Lfg. 1. 3—21. 1933.) H arm s.

— , Neue Arzneimittd, Spezialitdten und Vorschriften. Antinerbrol-Wiirfel (Dr. 
B r a u n  u . H e r b e r g  G. M. B. H., Hamburg 6 ): Bouillonwurfel mit 50% NaBr. Be- 
ruhigungsmittel. — Atrafon-Tabletten (Herst. ders.): 0,5 g Acid. phenylchinolincarbon.
D. A. B. VI. — Bromherbal-Tabletten (Herst. ders.): 0,3 g Bromisovalerianylhamstoff
D. A. B. VI. — Ladorm-Tabletten (Herst. ders.): Phenylallylbarbitursaure u. Phen- 
acetin ana 0,15 g. — Odamon-Tabletten (Herst. ders.): Amidophcnazon 0,228 g; Brom- 
diathylacetamid 0,058 g u. Diathylmalonylharnstoff 0,114 g. Bei Migrane usw. — 
Rastalid-Tabletlen (Herst. ders.): 0 ,5g Bromdiathylacetamid. Beruhigungsmittel. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 152—53. 9/3. 1933.) H a rm s .  '

— , Neue Arzneimittel, Spezialitdten und Vorschriflen. AKA-Heilkrauler-Tabldten 
(S u d -L a b o r .  E c k e r t  U. Co., Dresden-A. 24): „A“ gegen Arteriosklerosc, „ B “ gegcn 
Blasenleiden, „E" zu r E n tfe ttu n g , „F“ gegen Frauenleiden; „K“ fu r  K orperk raftigung  
u. Blutreinigung, gegen Lungenleiden, „ J /“ gegen M agenleiden, ,,N “ gegen N erven- 
leiden usw ., „ S “ gegen Rhcuma usw., „Z“ gegen Zuckerkrankheit. — Guaisil-Husten- 
sirup ( M u n c h e n e r  P h a r m .  F a b r i k ,  M iinchen 25): „Guajacol-Kieselsaure-Ester“ mit 
Ausziigen aus T hy m ian , Knoterich, D rosera, Primula, Senega, Lactuca u. Brusttee, 
neuerdings auch  Extrakt au s Eryngium planum . Bei Tuberkulose u. K euchliusten . —  
Vacarasan (S u d - L a b o r .  E c k e r t  U. Co., Dresdcn-A. 24): Lsg. von Menthol. AuCerlich bei 
Schnupfen usw . (Pharmaz. Z entralhalle  D eutsch land  74. 198— 99. 30/3.1933.) H a rm s .
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— > jTews Arzm m M et, (IpeziaUt&tm und Yorsthrifkn, Sette/uJJaramtllń 
(<>>KPOS a ,'7--La Mrti. A fotH - Ś to h k ek , Dresden.A. 16) enthalten sSnrHiehe-ExtraJc6fr- 
stoffe «fet g*-na*« SelferiepfliMWse, —■ Siiamo-Balmm (Herst. ders.}: Sehnm saKcyiat, 
aromat. benzoat. (łfcam az. ZentrasDisJfe iJetrtschland 74- 212—14. 6/4. 1933.) H ark s .

— , jV«« ArzmimilUl, Sf&ialU&tm tind Vcrndwdflm, Ar<Ąw& (ScKWAjrES* 
AfWWKfCK, MMioty t Leherf.ran, Ca a , Fhcsphors*1s» m it Zasstz ran  ReereaaL (Pbar- 
maz, Żentralhalle ttentachland 74- 262—63. 27/4. 1933.) HaBM3 -

— , NetUi Arzneimiłlel t S-peziaJtlaien und V(/r&chrtftMt. Brr/rri/yils.ium.-Całaroie 
(CtttM. ffAKK. (W&TfiOW im . thtKUtaffHATH  «. JjR. HE7I,MAXV, A.-G., Gfistrow 
i. Jf.J? ls g .  w  5%  CaBr* in 40*/*lg, Calorous (50% Itottrose -f  80%  L&vnl«*e). Bei 
hiUstg, Msffdatfren n. parasyrńpatb. Erkranktmgen, Ltmgen&fern- —  Cemmphol ( C h e m . 

Fa F:Ti. MiJRZ TJ. Co., Frankftnrt a, M,); seMeimig gnrmmfises P ripara t mit G»m#ept 
(C. 1931. I. 1131) tł. Serc! (Salbengrwndl&ge rnrt. Milchseram), Prophykktienm gegen 
Kyphilis u. Gemorrisoe, (Pharmaz. Zentraslbafle Detitschland 74.” 418—19. 6/7. 
1933.) H a R M S .

W llly H . Crohn, ALU (betcdhrU) ArzneimiUtl und Pruj/nraU. Bericht filier eigene 
Effahrnngen m it BdUukmnymtum (C. 1930. I f .  90), daa aich bei spaat. Zostanden 
bew&hrte, (Metl. Klinik 29. 160—61. 27/1, 1933.) H a p . m s .

E . V. Christensen, Einamoderti^Zahwpagft. Vorschrift znr Bereitong einer aattren 
Pastę mit Phoffphots&ttre a . CaMnnrphosphat. (Arcb. Pharmac. og Chem. 40 (90). 
407 10. 16/7. 1933. Kotrtfoll-Łftb. d» Apothekervereinig. D&nemarka.) E. M a y e r .

Jose! Arjjęnstin, (JuiyneU tUdfr.n fu r  ZalwpuAm. (Seiftnsieder-Ztg. 60. 351. 
369, 24/5, 1933.) _ _  S c h o n f e l d .

Jodine E ducational B nreau Inc ., V. Ht. A., JrAhaltige.r Ve.rbawUtoff. Man Iegt 
rriehrere Hchichten eines (hir,el/ta  t j ,  dgl. abweehseind fibfiTeinander, von dtnen die 
einen rnit, einer J  obt-mllenden Verb., z, B. einem Jodat oder Perjodat ImprSgniert 
sind, wahrend die anderen Sehicbten m it einem Kfirper impragniert 3 ind, der bei 
dgw. von FeuehtigkeiŁ mit. dem Jodmlz reagiert n , ./ in Freiheit *etzt. (F. P . 745 693 
vom 12/5, 1932, ansg. 15/5. 1933. A.PriOT, 16/5. 1931.) S c h u tz .

Consortium ftir E lektrochem ische Industrie  G. m. b. H ., Miinchen, J?er- 
Ktdlung von OwemtdnćUn a tu  Polyińnylalkrihrilm.. (E. P, 393 488 vom 16/11. 1932, 
auag. 29/6. 1933. D. Prior. 16/11. 1931. — C. 1933. I. 1322. [F. P. 732895]. Z u j .  zu
E. P. 386 16!; C. 1933. I. 4524.) S c h u tz .

Consortinm ltir E lektrochem iache Industrie  G. m . b. H ., Miinchen, //er- 
fileMung w/n OtgmuMndm m »  PolymnylalleolwUn. Man netzt der zur Anwendung 
gelarigcndcn Lsg. vcm Polyńnylnlkohol (vgl. E. P, 393488) in fK. /., resorbiarbare 
Śfoffe, z, B. Odaline, Gummi, Żwcker, oder Bolche, die durch Fermente 1. gemacht 
werden, wie EiwApitoffe, Sldrke u. dgl., hinzu. Man kann auch zwecks Herst. von 
chirurg. Kaden noeh Stoffe, wic BaHO,, Bi-Vf.rbb., zugeben, ko daG die Faden bei 
Beatrahlting rnit Kdntgenatrahlen aiehtbar werden. (E. P . 393 505 vom 9/3. 1932, 
auag. 2ty0.1933. I>, PriOT. 16/11.1931. Zu». zu E. P. 393 488; vgl. vorai. Ref.) S c h u tz .

F. Hoffm ann-La Roche & Co. A kt.-Ges., Baael, Schweiz, Ve.rfah.ren zur Dar- 
ttldlung von Dijodimidazolessignaure (I). Imidazohunig/iaures Na wird in alkal. Lsg.

X II—CJ mit .7 (J-K.T-T.flg.) bebandelt u. aus der erhaltenen M.
•J*C<C 1  fn r  „ tT die I (nebenst. Zus.) m it Mineralaaure gefallt. Krystalle 

"  0*CJI,*C00H aua y-gg. A., F . 165° (zera.), wl. in W., 11. in A., Alkali,
Siiurc; das Ilydrochlorid bat F. 186° (zers.). Die Yerb. soli ais Róntgenkontrastmittcl 
yerwendet werden. (Schwz. P. 159 795 vom 19/12.1931, ausg. 17/4.1933.) A l tp e te r .

Chemische Fabrik  von Heyden A kt.-G es., iibert. yon: Rudolf Zellm ann, Rade- 
beul-Dresden, HcrtdeUung ton Thoriurndiozydnolm. Zu dem Ref. nach E. P . 379 133;
C. 1932. II. 3440 ist folgendes nachzutragen: Ais Schutzkoll. fiir das unstabile, sauer 
rcagiorendo T h02-Sol eignen sich kolloide oder aemikolloide Spaltungsprodd. von 
Kohlenhydraten (nicht KW-stoffen, wie in dem fruheren Ref. angegeben), wie Amylose, 
Maltodextrin, Amylodeitrin oder Dextrin des Handels. Wesentlich ist ferner, daC das 
Gemiseh yon ThOa-Sol u. Schutzkolloid mit Alkalihydroxyd neutralisiert wird, da 
anderenfalls bei Beriihrung m it der Schleimhaut leicht Koagulation oder Auaflockung 
dea Sola u. damit die Gefahr der Verstopfung enger Durchlasse innereT Organe bei dereń 
róntgenphotograph. Aufnahme eintreten kann. Z. B. gibt man zu 1 2 1/2°/0 unstabilem, 
positiy geladenem, sauer reagierendem Th02-Sol 6 ° / 0 weiCes Dextrin u. neutralisiert 
genau m it NaOH. Dies bedingt den weiteren Yorteil, daB die Lsg. durch Erhitzen auf
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100° sfcerilisiert werden kann, ohno daB sio schwach saure Rk. annimmt. (A. P. 
1918884 vom 12/8. 1930, ausg. 18/7. 1933. D. Prior. 18/11. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
cinseitig acylierter Diamine. Hierzu ygl. Schwz. P. 139412; C. 1930. II. 3084. Naeh- 
zutragon sind folgcndo Verbb.: 2-Phe?iylchinolin-4-carbonsdurepiperidino-N-dthylamid, 
F. des Ilydrobromids 102°, — 2-Phenyl-6-athoxychinolin-4-carbonsduredialhylalhylen- 
diamid, F. 127—128°, — Chinolin-4-carbonsdurediathyldthylendiamid, Base ist ólig, 
Hydrochlorid, F. 219—220°, — Chinolin-3-carbonsduredidthylaihylendiamid, Base K ry
stalit:, Kp .4 246°, — 2-Methoxychinolin-4-carbonsduredidthyldlhylendiamid, Base, F.94°, 
Hydrochlorid, F. 127—128°, — 2,3-Diphenylchinolin-4-carbonsauredidihyldlhylendiamid, 
F. 146—147°, — 2-fl-Phenyldlhylchinolin-4-carbonsdurediathyldthylendiamid, F. 98—99° 
u. das entsprechendo Tridthrjlathylendiamid, Base ólig, K p . 0l007 1  87—188°, — 2-Styryl- 
chinolin-4-carbonsauredidthyldthylendiamid, Base, F. 98—99°, Hydrochlorid, F. 122°, — 
'l'clrahydroacridin-9-carbonmuredidthylalhylendiamid, F. 97—98°, — Acridin-9-carbon- 
saurepentamethylendiamid, F. 84°, — l-Alhyl-3-phenylindol-2-carbonsduredidthylathylen- 
diamid, Baso ólig, Salzo amorph. — Die Verbb. wirken zumeist spasmolyt., z. T. auch 
lokalanftsthot. (D. R. P. 540 697 KI. 12p vom 11/8.1925, ausg. 28/1.1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M ., Darsiellung N-substituierter 
5,G-Dialkoxy-8-aminochinoline. Hierzu vgl. D. R. P. 536447; C- 1932. I. 3467. Naeh- 
zutragen ist folgendes: Aus5,6-Dimethoxy-8-aminochinolin (I) erhalt man mit fi-Diathyl- 
amino-fi'-chlordidthylthiodtherhydrochlorid das 5,6-Diinethoxy-8-(ji-di&thylaminodlhylthio- 
iilhylamino)-chinolin Kp.,,^225—230°, Pikrat (aus A.), F. 146°, Hydrochlorid ist 11. in W.
— Aus I u. a-Diuthylamino-y-brompropan wird eino Verb. vom Kp.2 198° erhalten, das 
rotgclbe Hydrochlorid ist hygroskop. (die Verb. ist bcreits in D. R. P. 536447 besehrieben). 
(Schwz. PP. 160 092, 160 093, 160 094, 160 095 vom 6/3. 1931, ausg. 17/4. 1933.
D. Prior. 12/3. 1930. Zuss. zu Schwz. P. 154 658; C. 1932. II. 4435.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Diels und 
Kurt Alder, Kieł), Darstellung von Pyrrol-a-mono- oder -dibernsteinsduren oder 
■propionsdurcn, dad. gek., daB man dio Additionsprodd. aus aliphat. a,/?-ungesatt. 
Dicarbonsaureanhydriaen u. Pyrrolen mit W. oder Pyrrolen, die mindestens cin a-stan- 
diges H-Atom enthalton, mit den entspreehenden Dicarbonsauren behandelt. — Das 
Vcrf. ermóglicht die Herst. der bisher nur schwer oder tiberhaupt nicht zuganglichen 
Pyrrol-a-bernstoin- oder -propionsiiuren, dio wertvolle Zwischenprodd. fiir die Darst. 
therapeuł. icirksamer Prdparate bilden. Z. B. wird das Additionsprod. aus N-Methyl- 
pyrrol u. Maleinsdureanhydrid (I), F. 97—98° (vgl. D. R. P . 526 168; C. 1931. II. 1351 
bzw. F. P. 663 564; C. 1929. II . 2502) mit W. yorsichtig unter Ruhren auf 45—50° 
bis zur Lsg. erwiirmt. Durch Extraktion dieser Lsg. mit A. u. Abdunsten des A.

erhalt man die N-Methylpyrrol-2-bernsteinsaure 
1)CH nebenst. Zus., weiBo Krystalle, F. 124° unter

PWrPO W.PT-T . HO TT Zers. — Erwarmt man I auf dem Dampfbado 
" ( ’ ' 2 1  m itW .zunachstauf 60—70°,u.dannauf 90—95°,

3 wobei lebhafto C02-Entw. crfolgt, so sclieidet sich
aus der h. filtrierton Lsg. beim Abkiihlen dio N-Methylpyrrol-2-propionsaure (II), C6HflN 
CH2-CH2 -C02H in farblosen Nadelchen, F. 105°, ab. — Lóst man II in Bzl., vereinigt 
dieso Lsg. mit einer benzol. Lsg. von Maleinsdureanhydrid (III) u. erhitzt 1 Stde. auf 
dem Dampfbade, saugt den entstandenen krystallin. Nd. ab, wascht mit Bzl. u. trocknet, 
so erhalt man oin Additionsprod. aus 1 Mol. II u. 1 Mol. III, F. 117—118°. Dicscs geht 
beim Erhitzen mit W. auf dem Dampfbade unter Abspaltung von C02 in N-Methyl- 
pyrrol-2,5-dipropionsaure (IV), C^H^OjN, aus CH3OH Nadelchen, F. 197:—198°, iiber.
— IV laBt sich in ahnlicher Weiso auch aus II u. Maleinsaure, bzw. unmittelbar aus 
N-Melhylpyrrol u. Maleinsdureanhydrid beim Erhitzen mit W. unter RuckfluB, nach 
Entfernung der intormodiar gobildoten Fumarsdure, gowinnen. — Durch Kondensation 
von Pyrrol mit Maleinsaure erhiilt man nach Entfernung der gebildeten Fumarsdure 
u. gleichzeitig entstandener Dilawdinsaure die Pyrrol-2,5-dipropionsaure, F. 163—164°.
— Dio aus Maleinsdureanhydrid, 2-Methylpyrrol u. W. erhaltlicho 2-Methylpyrrol-
5-bernsteinsaure C0Hn O4N, aus Acetonitril farblose Krystalle, F. 134°, geht beim E r
hitzen mit W. auf 90—100° wahrend mehrerer Stdn . unter Abspaltung yon COj. in 
2-Melhylpyrrol-5-propionsaure, F. 112—113°, iiber. (D. R. P. 561901 KI. 12 p yom 
19/4. 1931, ausg. 19/10. 1932.) . . S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Erwin Schwenk, Berlin-Char- 
lottenburg, und Hans Goebel, Berlin-Reinickendorf), Darstellung von Santonin•

i
N-
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deritaien, (lad. gek., daB man auf bas. Lsgg. der Santoninsiiure oder auf dic durch 
bas. Behandlung des Santonins erhaltcncn Lsgg. acylierende Mittel so zur Einw. bringt, 
daB die Rk. stets bas. bleibt, u. aus den erhaltenen Reaktionslsgg. durch yorsichtiges 
Ansauorn die Acylderiw. der Santoninsaure zur Abscheidung bringt. —  Die so erha.lt- 
lichen Verbb. leiten sich vom n. Santonin durch Aufspaltung des Lactonringes u. Acy- 
lieren der dadurch frei gewordenen OH-Gruppe ab. Es sind also Estersaurcn. Im Gegen- 
satz zu dem bekannten Acetylderiv. des Desmotroposantonins loscn sich die neuen 
Acylverbb. leicht in Na2C03-Lsg. u. spalten den Acylrest nicht ab. Von Santonin 
untcrscheiden sic sich dadurch, daB sio teils im Ma gen, teils erst im Duodenum in 
Santonin u. dio Acylierungskomponcnte gespalten werden, so daB sio sowohl am Magen- 
ausgang ais aueh in den tieferen Schichten des Dar mes ihrc Wrkg. entfalten kónnen. 
Iliro Giftigkeit ist bedeutend herabgesetzt, da beispielsweiso das Gclbsehen erst nach 
ca. der 2—3-fachen Santonindosis eintritt. Man lost z. B. 1 Mol. Santonin (I) in 2 Moll. 
NaOH u. schuttelt dio Lsg. mit ca. 1,2 Mol. CH^GOCl bzw. der entsprcchenden Menge 
Essigstiureanhydrid so durch, daB man abwechselnd das Acylicrungsmittel u. gegebenen- 
falls durch auftretende saure Rk. notwendig werdende kleino Mengen von NaOH zugibt. 
Nach Beendigung dor Acylierung muB dio orhalteno Lsg. deutlich, aber schwach alkal. 
reagieren. Beim yorsichtigen Ansauern mit HC1 scheidet sich die Acetylsantoninsdure 
wohlkrystallisiert aus, dio sich vom I schon durch dio Krystallform unterscheidet, 
keino Farbung m it methylalkoh. KOH gibt u. bei 143° schm. Sie zeigt dio Eig. eines 
doppclton F., d. h. die schon einmal gcschmolzeno u. wieder erstarrte Substanz zeigt 
bei neuerlicher F.-Best. einen hoheren F. ais vorhcr, was darauf beruht, daB die Vcrb. 
beim Schmelzcn unter Abgabe von CH3C02H in I ubergeht. — Analog erhiilt man 
aus I u. Benzoylchlorid die Benzoylsantonuisaure, erster F. 135°, zweiter F . 168°, — 
sowio aus I  u. Stearoylchlorid dio StearorjlsarUoninsaure., erster F . ca. 127°, zweiter F. 
ca. 148°. An Stello des NaOH lassen sich aueh organ. Basen, wie Pyridin, verwendcn. 
(D. R. P. 578 941 KI. 12 o vom 1/12. 1931, ausg. 19/6. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

Fritz Wadehn, Danzig-01iva, Darstellung des mannlichen Serualhormons u. 
Reinigung in organ. Lósungsmm., wio A., dad. gek., daB man dio organ. Lsg. mit 
einer H 2S0 4 iiber 50% oder einer HC1 iiber 20% behandelt, so daB das mannlichc 
Sexualhormon in dio saure Lsg. ubergeht, aus der es nach der Vcrdiinnung der Lsg. 
unter 50% an H 2SO, oder unter 20% an HC1 mit einem organ., mit W. nicht misch- 
baren Losungsm. extrahiert wird. — Man kann z. B. Bzl.-Extrakt von Mannerharn,
— ferner iither. Extrakt von m it HC1 angesauertem Frauenharn, — Petroleum, — 
Acetonextrakt aus Ilodenpulver, der abgedampft u. mit Bzl. aufgenommcn ist, vcr- 
arbeiten. (D. R. P. 580 367 KI. 12p vom 28/2. 1932, ausg. 10/7. 1933.) A l t p e t e r .

Nyegaard &Co. A /S., Oslo, Norwegen, Herstellung von antiskorbutisch wirkenden 
Stoffen. Hierzu ygl. E. P. 383746; C. 1933. I. 1480. Nachzutragen ist folgendes: 
Man liiBt 1 kg Gerste in W. erweichen, 3—4 Tage auf Filterpapier gesehichtct keimen, 
zormahlt dio M., ubergieBt sic mit 2—3 1 W., in dem 3 g Narcotin u. 1 g Citronensdure 
gel. sind. Nach 1 Woche trennt man dio Fl. ab u. kann sio ais solche oder nach Ein- 
dampfen yerwenden. (Schwz. P. 160 576 vom 30/10. 1931, ausg. 1/6. 1933. N. Prior. 
23/4. 1931.) A l t p e t e r .

Eli Lilly & Co., iibert yon: Edward D. Campbell, Indianapolis, V. St. A., M e r 
cu:trakt. Zcrkleinerto Leber wird m it 50—70%ig. -A. (der W.-Geli. der Leber ist cin- 
begriffen) 1 —2 Stdn. stehen gelassen, filtriert, der Ruckstand (A) nochmals mit 
70%/ig. A. ausgczogen, der A. aus dem F iltrat im Vakuum abgedampft u. der Riick- 
stand mit 95%ig. A. yersetzt, wobei ein Nd. B anfallt. Aus dem F iltrat erhiilt man
einen Stoff C. B u. C werden gemischt oder jeweils fiir sich yerwendot, besonders bei
pernizióser Andmie; A ist wenig wirksam. (A. P. 1914  338 yom 20/10. 1928, ausg. 
13/6. 1933.) A l t p e t e r .

Vitam Fabrik biologischer Praparate Gr. m. b. H. und Kurt Hembd, Hameln, 
Behandlung zaher oder dickfliissiger Extrakte tierischer oder pflanzlicher Herkunft mittels 
ultravioletter Bestrahlung, 1 . dad. gek., daB der zaho u. dickfl. Extrakt mittels inerter 
Gase. in Schaum yerwandelt u. dann der Schaum der ultraviolelten Bestrahlung aus- 
gesetzt wird. ■—- 2. dad. gek., daB man die zahen oder dickfl. Eztrakte iiber an sich 
bekanntc Mischwalzen unter gleichzeitiger, gegebenenfalls unter Druck erfolgender 
Zufuhr yon inerten Gasen leitet. Die iibrigen Anspriiche betreffen die Vorr. zur Aus- 
fiihrungdes Verf. (D. R. P. 568900, KI. 30h vom 16/9.1928, ausg. 24/7.1933.) S c h u tz .

Kosta Hijević, Jugoslawien, Tuberkulose■ und Andmicheilmittel, bestehend aus 
Herba Farfara Tussilagina (30 g), Radix Rubiatinctorum (15 g), Herba Euphorbia
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pilulifera (25 g), Ferriphosphat (3 g), 80%ig- A. (300 g) u. W., unter Zusatz von Zuckor 
u. Tinct. Rubia Composita. (Jugoslaw. P. 9074 vom 18/9. 1931, ausg. 1/9. 
1932.) ScnO N F E L D .

Eugene H. Eising, New York, Heilmittd fiir Wunden, Ekzcme u. dgl. Man bc- 
handelt Bohpetrokum m it ultramoleUen Strahlen nur so lange, daB die Fluorescenz des 
Pelrokums nieht becintraehtigt wird. Die zur Anwendung gelangenden ullravioletten 
Strahlen haben eine Wellenlange von 2950—3800 A. (A. P. 1  919 055  vom 13/9. 1932, 
ausg. 18/7. 1933. Can. Prior. 12/2. 1932.) SCHUTZ.

Austenel Laboratories Inc., New York, iibert. von: Charles H. Prange, New 
Jersey, V. St. A., W iderstandsjahiges Formmalerial fu r  zahndrzlliche Zwecke. Man ver- 
setzt organ. Si-Verbb., z. B. Si-Ester, wie Tetraathylsilicat, Telrabutylsilicat u. dgl., mit 
verd. Sauren, um reine kolloidale S i0 2 zu erhalten, u. setzt dem Prod. ein Bindcmiltel, 
z. B. Al20 3 oder JlgO, hinzu, wodurch die M. piast. wird. (A. P. 1 909  008  vom 21/10.
1932, ausg. 16/5. 1933.) S c h u tz .

John G. Praed, iibert. von: Frederick C. Atkinson, Indiana, V. St. A., Zahn-
paste. Dio Pastę besteht aus fein vertciltem MgO, dem terpenfreies Cilronenextrakt, 
das alle wirksamen Stoffe, wio ath. Ole u. Mineralsloffe der Frucht, einschlieBlieh der 
Schale, enthiilt, zugesetzt ist. (A. P. 1916 403 vom 11/11. 1931, ausg. 4/7.
1933.) S c h u t z .

G. Analyse. Laboratorium.
L. Jendrassik und A. Bokretas, Biochemische Gravimctricmethoden. I II . Mitt. 

Z we i Verfahren zur eiakten Abwdgung in Ilitze getrockncter Filier und NiedcrschUige 
an der Torsionswaage. (II. ygl. C. 1930 . II. 3320.) Ein Fehler gravimetr. Analysen 
an der Torsionswaage — verursaeht durch die Wasseradsorption aus der Luft — kann 
auf zwoi Wegen ausgesehaltct werden: 1. Filter u. Nd. werden nieht aus dom Trocken- 
schrank hcrausgenommen, sondern innerhalb desselben mit Hilfe der daraufgesetzten 
Torsionswaage gcwogen. 2. In der Schutzkappe der Waage wird eine hygroskop. Sub- 
stanz untcrgcbracht, welche das W. anzielit. Bcsonders zu empfchlen ist die zweito 
Methode. (Biocliom. Z. 261. 106—09. 20/5. 1933. Pecs, Medizin. Klinik der kgl. Erz- 
8ebct-Univ.) K o b e i . .

Richard J. Błock, Ein neuer kontinuierlich arbeitender Eztraktionsapparat. Yf. 
beschrcibt einen einfachen, besonders zur Extraktion biolog, u. organ. Fil. geeigneten 
App. (J. biol. Chemistry 100 . 537—41. April 1933. New Haven, Yale Univ.) EcKSTEIN.

Fritz Friedrichs, Geeichte und genormte Pyknomcter. Vf. bchandelt die Herst. 
gonau geeichter Pyknometer, unter Einhaltung der Eichvorschriften des Norincn- 
blattes DIN DENOG 6 6 . (Glas u. Apparat 14. 113—14. 23/7. 1933. Stutzerbach, 
Thiir.) ECKSTEIN.

H. B. Baker, Phosphorsdureanhydrid ais Trocknungsmittel. Vf. nimmt gegen dic 
Yerwcndung von nieht gereinigtem P20 5 in der C. 193 3 .1. 2641 referierten Arbeit von 
TilOMPSO^% H o v d e  u . C a ir n s  Stellung. ( J .  Soo. chem. Ind., Chem. & Ind. 52 . 273. 
24/3. 1933. Imp. Coli.) JU ZA .

H. A. Freye, Neuartiges Beinigungsgerdt fiir Laboraloriumszwecke. Ais Róhrcn- 
u. lleagcnzglaswisclicr werden vierkantigo mit einem Stiel versehene Stiicko Viscose- 
schwamm empfohlen, dio auch zum einwandfreien Saubern u. schncllen Trocknen von 
Optiken geeignet sind. (Chemiker-Ztg. 57 . 564. 19/7. 1933. Braunschweig.) R. K. Mu.

I. Rabcewicz-Zubkowski, Bestimmung der Zusammensetzung einiger azeotroper 
Gemische mit Hilfe des Universalapparates fiir die fraktionierte Destillation. (Ygl. C. 1 9 3 2 .
II. 2299.) Der App. besteht aus dem Dest.-Kolben u. dem Dephlegmator. Der Kolben 
ist mit Manomctor u. Sichcrhcitsventil versehen. Der Dephlegmator besteht aus 2 Rohren 
ungleichen Durchmesscrs; der Raum zwischen beiden Rohren ist mit diinnwandigen 
Rohrstiicken gefiillt. Der Dephlegmator ist derart mit dom Kolben verbunden, daB 
die Bewegung des Dampfes nach oben u. des Kondcnsats nach unten voneinander 
getrennt sind. Der App. liiBt sich bis 40 a t Druck anwenden. Azcotrope Gemische 
von Bzl. u. Propylalkohol haben folgende Zus.: bei 0° 4,5 (Vol. ) ° / 0 Alkohol, bei 35,5° 
12%, bei 76,5° 21%, bei 160° 45%. Durch Dest. des Gcmisches sukzessivc bei ver- 
schiedenen Tempp. laBt es sich leicht in dio beiden Bestandteile trennen. Das azeotrope 
Gemisch yon A. u. W. enthalt bei 34,15° 1,3%, bei 114° (11 at) 4,5% H ,0 . Durch 
Dest. von wss. A. unter erhóhtem Druck laBt sich deshalb absol. A. erhalten. Die Herst. 
von absol. A . nach L e w is  (A. P . 1 676 700; C. 1931. I .  2949) ist nieht moglich, da 
sich die Zus. des azeotropen A.-W.-Gemisches bei hoherer Temp. (Gberdruck) kaum
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yerandert. Ist der Geh. der ftzeotropierenden Komponente im Gemisch niedrig, so 
ist ihro Gehaltsanderung im azeotropon Gemisch m it der Temp. etwa umgekehrt 
proportional pa/p b  (p a  =  Dampfdruck der fliichtigeren, p x  — Dampfdruck der 
weniger fliichtigen Komponente). (Roczniki Chem. 13. 193—200. 1933.) SCHÓNFELD.

J. Mały, E in Apparat zur Bestimmung des Reduktionsfaktors des Gasvolumens auf 
Normalbcdingungen. Die Vorr. beruht auf folgendem Prinzip: Im Yol. V eines Rohres 
ist das Gas eingeschlossen, yermittels eines Kolbens T, der boi bestimmten Druck (b), 
Temp. (t) u. Dampftension (e) eino bestimmte Lago einnimmt. Bei anderen Werten 
fiir Druck, Temp. usw. hat der Kolben eino andere Lago. Es ergibt sich nun die Be- 
ziehung V„ =  V1f 1 ( / ,  =  Red.-Faktor) u. Vl : V2: V3 = / , : / . : / , ,  d. h. das Vol., das 
dio gleiche Gasmenge bei yerschiedenen Druckon u. Tempp. einnimmt, yerhalt sich um- 
gekohrt zum Red.-Faktor boi den cntsprochenden Drucken u. Tempp. (Chem. Obzor 8 . 
61— 62. 1933.) S c h ó n f e l d .

A. S. Mc Farlane, Anwcndung des kompensierten Rohre.nvoUmeXe.rs auf Messungen 
von Glnselektrodenpotentialen. In  Fortsetzung der C. 1933. II. 1220 referierten Arbeit 
werden die Abanderungen bosprochen, die zur Anwendung des Instruments auf Strom- 
kroise hohen Widorstandes notig sind, u. dio Empfindlichkeit wird m it der anderer 
Instrumente verglichon. (.T. sci. Instruments 10. 208—12. Juli 1933. Glasgow, Royal 
Cancer Hospital, Eos. Dept.) SKALIKS.

Benjamin Allen W ootenundW ilbur T. Harris, Ein einfaches Streifenelektroskop. 
E in Instrument, ahnlich anderen bekannton, aber besonders einfaeh in der Bedienung 
u. von allgcmeinor Anwcndbarkcit, wird beschrieben. Es besteht in der Hauptsache aus 
einem versilberten Glasfaden zwischen Mcssingelektroden. (Science, New York [N. S.] 
77. 630—31. 30/6. 1933. Univ. of Alabama.) S k a l ik s .

L. F. Curtiss, Temperatureffekt und seine Beseitigung in Ge.igcr-Muller-Zahle.rn. 
Dio Hartgummiisolatorcn storen, weil sio boi Temp.-Erhohung Gas abgcben u. so den 
Gasdruck stoigorn. Es wird daher eino Anordnung beschrieben, die nur Glas u. Metali 
ais Baumaterialien enthalt. (Bur. Standards J. Res. 10. 229—32. Febr. 1933. Was
hington.) S k a l ik s .

J. A. Bearden, Radioaktivc Verunreinigung des Materials der lonisationskammer. 
Die Vers8. des Vf. erstrecken sich auf die Best. der Anzahl der a-Teilchen, die pro Flachen- 
cinheit u. Zeiteinheit von dom Materiał emittiert wird, das gewohnlich zur Konstruktion 
von Ionisationskammorn benutzt wird. Dio radioakt. Yerunreinigung yon einigen Gasen 
wurde gopruft u. Methoden zur Entfernung radioakt. Stoffo von der Oberfliicho wurden 
ausgearbeitet. Mittels einer Vorstarkeranordnung konnten a-Teilchen mit einer Reich- 
woite von 2 mm u. mohr nachgcwieson werden. Ais von Verunreinigungen freiestes 
Materiał ergab sich k. gewalztor Stahl, weleher ungefiihr 3 a-Teilchen pro 100 qcm 
pro Stdo. emittierte. Messing u. Cu lieferten die naehstbesten Materialien. Durch 
sorgfaltigo Boarbeitung einer Oberfliicho mit Sandpapier konnten radioakt. Yerunreini- 
guneen ontfernt werden. Ebenso wurdo gefunden, daC eino roine Oberflache, sobald 
sio der L uft ausgesetzt wurde, verunreinigt wurde. Aus diesem Grundo ist es erfordcrlich, 
solcho Oberflachen in einer Atmosphare von Na oder eines Gases, das frei von radioakt. 
Verunroinigungen ist, zu halten. Ais gutes Materiał fiir dio Fenster der Ionisations- 
kammor ergab sich Celluloid. Bernstein emittierte nicht mehr a-Teilchen ais Stahl, 
wahrend Pyrexglas ungefiihr 6 -mal soviel a-Teilchen wio Stahl aussandte. Ais ge- 
eignete Fiillgase der Ionisationskammorn wurden CH,Br, C02 u. N2 gefunden. (Rev. 
soi. Instruments [N. S.] 4. 271—75. Mai 1933. John Hopkins Uniy.f G. SCHMIDT.

H. Kersten und Wm. Lange, E in Nadehcnlil fiir  gasgefiillte Ronlgenrohren. (Rev. 
sci. Instruments [N. S.] 4. 332—33. Juni 1933. Univ. of Cincinnati, Dept. of Phys.) S k a l .

J. A. Santos und J. West, Eine Methode zur Herstellung von Ronlgenaufnahmen 
krystalliner Pulter bei der Temperatur der flussigen Luft. Unterhalb einer D e b y e -  
Kamera von gewóhnlieher Form u. GroBe befindot sich eino DEW AR-Flasehe mit fi- 
Luft, aus der durch eino vertikałe Rohre (in Verlangerung der Kameraachse) dauornd 
eine kleine Fontane fl. Luft sprudelt u. das unmittelbar dariiber befindliche stabchon- 
fórmige P raparat umspiilt. D as P raparat wird d u rch  einen Motor g ed reh t u. zugleich 
auf- u. abbewegt, es tauoht also period, in das mit fl. Luft gefiillte Rohr ein, wodurch 
eine besonders intensive Kuhlung erreicht wird. — Abbildungen. (J. sci. Instruments
10. 219—-21. Juli 1933. Manchester, Univ., Physics Dept.) SKALIKS.

A. Hese, A. Rose und R. Grafin zu Dohna, Unlersuchungen im Schumanngebiet. 
Ein FluBspatspektrograph fiir Unterss. im SCHUMANN-Gebiet (60° Prisma, Linsen 
yon 30 bzw. 40 cm Brennweite) wird ausfuhrlich beschrieben. Es ist moglich, bis zu
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30 Spektron auf einer 9 X 12 cm-Plattc aufzunehmen, ohne Luft einzulassen. Die 
Juatierung geschieht von auflen mittels Vakuumkurbeln. Die Dispersion betragt 
8 A/mm bei 1854 A. Es wird ein kleiner lichtstarker FluBspatspektrograph fiir orien- 
tierende Verss. im ScHUMANN-Ultrayiolett von 2050—1250 A m it einem 60°-Prisma 
u. Linscn von 100 mm Brennweite beschrieben. Dio Dispersion botriigt 21 A/mm bei 
1800 A, 7 A/mm boi 1300 A. Mit dem kleinen FluBspatspektrographen wurdo die 
Durchlassigkeitsgrenze des B20 3 untersueht. Bei 5 mm Schichtdicke ist B20 3 bis 
1640 A yollkommen durchlassig. Einige vorlaufige Ergebnisse der Unterss. des Ab- 
sorptionsspektrums von 0 2, CH4, C2H2, CeH„ werden kurz mitgeteilt. (Z. Physik 81. 
745—63. 18/4. 1933. Bonn, Phys. Inst. d. Univ.) B o r i s  ROSEN.

P. Twyman, Neuer Apparat zur schnellm Spektralphotometrie der Flussigkeilen im  
Ultrawohtt. (Vgl. C. 1932. II. 2488.) Ausfiihrliohe Beschreibung einer Apparatur, 
dereń wesentliohor Bcstandteil aus 2 keilfórmigen Absorptionszellen besteht. Der 
Lichtstrahl durchsetzt zum Teil die eine mit der zu untersuchenden Fl. gcfiillten Zelle, 
zum anderen Teil dio zweite m it der zum Yergleich dienenden Substanz. Durch Zacken 
an der Kante der ersten Zelle wird dafur gesorgt, daB der hinter der Apparatur be- 
findhche Spektrographenspalt lftngs seiner Richtung abwechselnd yon dem einen oder 
Tón dem anderen Lichtstrahl beleuchtct wird. Man bekommt auf diese Weise auf 
einer Spektralaufnahmo nebeneinander bis zu 15 Paar Spektren durch verschiedeno 
Schiehtdicken der zu untersuchenden u. der zum Yergleich dienenden Substanz, so 
dafi man daraus die Absorptionskurye bestimmen kann. Die Intensitat des 2. Strahls 
kann im bekannten Verha.ltnis abgeschwacht werden. Verschiedene Formen von 
Absorptionszellen werden beschrieben, darunter eine ,,Echelon“-Zelle, in der die Schicht
dicke so abgestuft wird, daB das Yerhaltnis jeder Stufe zu der nachsthoheren konstant 
ist. (Proc. physic. Soc. 45. 1—19. 1/1. 1933.) B o r i s  R o s e n .

E. S. Dreblow und A. Harvey, Spektroskopische Konlrolle. Ais Beispiele fur die 
Anwendung der Spektroskopie in der prakt. Materialpriifung werden die Sb-Best. 
in Pb-Luftkabeln (vorgeschricbener Sb-Geh. 0,8—1%), dio Stahlunters. u. die Analyso 
von Cu-Zn-Legierungen (speziell Pb-Best. in Messing) mit dem HlLGER-Spektrographen 
beschrieben. (Ind. Engng. Chem. 25. 823—25. Juli 1933. London, Adam Hilger 
Ltd.) R . K . M u l l e r .

Jaroslay B. Chloupek, Einfaches Verfahren zur spekłroskopischen Kennzeichnung 
organischer Farbstoffe und anderer gefarbler Sloffe. Vf. nimmt auf direktem yisueOen 
Wege Absorptionskuryen gefarbter Stoffe in Lsg. auf durch Beobaohtung der Diffusion 
des Farbstoffes aus einer Lsg. in Glycerin oder konz. Zuckerlsg. in eine uberstehende 
W.-Schicht, wobei die Diffusion den erforderlichen exponentiellen Konz.-Gradienten 
iiefert. Fiir genauere Messungen eignet sich besser die Beobachtung durch ein recht- 
winkliges Prisma aus Glas mit relativ geringem Brechungsindex, das die Funktion 
des ScHULZschen Korpers ubernimmt, unter Verwendung einer ąuadrat. Absorptions- 
zelle. Es werden einige Beispiele fur dio Anwendung der Methoden beschrieben. 
(Coli. Tray. chim. Tchćcoslovaquie 5. 218—21. 1933. Prag, Tschcch. T. H., Physik.
chem. Lab.) R- K- M u l l e r .

John Muir, Technische Anwendung der Priifung mit ultravioletter Beslrahlung.
IV. Allgemein verwendete Chemikalien und Stoffe. (III. vgl. C. 1933. I. 1713.) Be
schreibung des Aussehens yerschiedencr Stoffe bei TJltrayiolettbestrahlung. (Ind. 
Chemist chem. Manufacturer 9. 49—51. Febr. 1933.) R. K. M u l l e r .

C. Kriigel und C. Dreyspring, Ein neuer horizontal rotierender Schuttelapparat mit 
Umkehrbewegung fiir Massenanalysen. (Vgl. C. 1931. II. 488.) Beschreibung eines fiir 
Riemenantrieb gebauten, mit zwei Kegelradern, Zahnsegment u. Exzenterstange 
arbeitenden App., dessen Schtittelplatte in der Minutę 28-mal die Rotationsriehtung 
wechselt. Die Wrkg. wird durch Ausschiittelungsyerss. ais derjenigen des vertikal 
rotierenden App. nach WAGNER gleichwertig bei hoherer Arbeitslcistung nachgewieson. 
Alleinvertrieb: F. & M. LAUTENSCHLAGER, Berlin u. Miinchen. (Fortschr. d. Land- 
wirtsch. 8 . 316—19. 15/7. 1933. Hamburg.) R. K. M u l l e r .

E le m e n te  u n d  an o rg an isch e  V erb ln d u n g en .
A. Foschini, Verfahren zum Nachweis der der 4. Analysengruppe angehorenden 

Elemente. Um Stórungen des Zn- u. Mn-Nachweises durch teilweise Wiederauflsg. 
von CoS u. NiS in der yerd. HC1 zu yermeiden, schlagt Vf. folgendes Vorgehen yor: 
Dor mit (NH4)2S +  NH4OH in Ggw. yon NH4C1 gefallte Nd. wird aufgekocht, filtriert
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u. m it etwas NH4C1 enthaltendem W. gowaschen. Die Sulfide wordon dann mit konz. 
HCl, der einigc Tropfen i INO, zugesetzfc sind, behandelt; dann wird auf mogliehst 
geringcs Vol. cingcengt. Nach Aufnohmen m it cinigcn Tropfen W. wird der S ab- 
dekantiert, dann allm&hlich bis zu schwach alkal. Rk. NaOH zugefiigt (das Filtrat 
darf mit H2S keino Schwarzfiirbung zoigen). Dic so erhaltenen Hydroxydo van Co, 
Ni u. Mn werden durch Filtration abgcfcrennt u. im F iltra t Zn mit J12S ais ZnS nach- 
gewiesen. Dio Hydroxyde werden m it verd. HCl eben gel. u. der Lsg. (NH4)2C03 in 
groBem Oborschufl zugesetzt. Das allein ungcl. bleibcnde Mn(OH)2 gibt sich durch 
Briiunung an der Luft zu orkennen u. kann evtl. noch durch dio Manganatprobc 
identifiziert werden. Im F iltra t wird Ni m it Dimethylglyoxim, Co mit NH4SCN u. 
Amylalkohol nachgowiosen. (Ann. Chim. applicata 23. 294—96. Juni 1933. Rom, 
Handelshochsch.) R. K . MULLER.

C. Candea und L. I. Sauciuc, Beitrag zur Trennung der Sulfobascn von den Sidfo- 
siiuren und Nachweis der cinzclnen Elemente der zwcilen analytisehen Orujype. Vff. 
schlagon ais Trennungsmittel der Sulfide dor 1. u. dor 2. Gruppo NaOH-Lsg. vor, 
wobei As u. Sb, sowio ein Teil des Sn ais Sulfosalzo in Lsg. gohen. Im F iltrat wird As 
mit Magnosiamixtur, Sb nach Abachcidon am Eisennagol u. L6 sen in Konigswasscr 
mit H2S u. Sn in dor vom Sb bofrcitcn Lsg. mit HgCl2 nachgewieson. Die Sulfidriick- 
stiindo wordon nach C. 1933. I. 973 woiterbchandelt. (Bul. Soc. Chim. Romania 14. 
179—81. 1932. Timisoara, Techn. Hochsch.) EcKSTEIN.

Erwin Benesch, SchncUmethodc zur Bcstimnmng von Nalriummdjhydrat in Schurfcl- 
nalrium und iihnlichen Produklen. (Vgl. C. 1924. II. 1716.) Bei der Best. von Na2Ś04 
u. NaCl in Schwcfelnatrium wird zwcckinaBig so lango gekocht, bis allcr S sich zu- 
sammcngeballt hat, u. otwas ubernoutralisiort. DieBest. von Na2S20 3 u. Na2S03 crfolgt 
wio frtiher beschriebcn, jcdoch unter Entfernung von Na2S u. NfiSH mittels Cd(N03)2 
s ta tt mit ZnS04. Zur Best. von Na2S, NaSH u. Ńa2C03 werden mit jcweils der gleichen 
Mcngo der Lsg. droi Titrationon (mit VlO’n* '^2 -Lsg. gegen Starkę, mit ł/s-n. H2S04 
gogon Phonolphthalein u. gegen Mothylorange) vorgcnommen u. dio einzclncn Bestand- 
toilo reehner. ormittelt. Vf. zeigt dio Anwcndung des Vcrf. an einem durchgcrechnctcn 
Beispiol. (Chcmiker-Ztg. 57. 662—64. 19/7. 1933.) R. K. MULLER.

L. Jendrassik und E. Falcsik-Szabó, VcrfahrenzumNachweisder Nilrileund%hrc 
Beslimmung mit dem Pulfrichschen Stufen-plwlomcter. Es wordon zum Nachwcis von 
Nitriten mittols der Diazork. anstatt Sulfanilsiiuro Atozycocain, Novocain oder ahnlicbc 
Vcrbb. vorgosclilagen. Der so entstohondo Farbstoff ist besser 1., u. cs tr itt auch boi 
hohoron Konzz. keino Fallung oin. — Auf diesor Crundlage wird eino quantitativo 
Best. dor salpetrigen Siiuro mittols des PuLFRICHschon Stufonphotomoters ausgearbcitet, 
woloho fiir 0,2—35 mg N 0 2 im Liter Lsg. dirokt zu verwondcn ist. (Biochom. Z. 261.
110—15. 20/5. 1933. Pócs, Modizin. Klinik der kgl. Erzsóbot-Univ.) K o b e l .

Roger S. Hubbard, Ober die Fallung klciner Kaliummengcn ais Kaliumnatrium- 
knbattinitrił. Klcino Zcntrifugiorrohrchen werden mit 1 ccm K-Lsg., dio 0,8—0,05 mg K 
enthalten kann, sodami mit 1 ccm 40°/o’g- Na-Aeetatlsg. u. 1 ccm Na-Kobaltinitritlag. 
besohiokt. Nach 2-std. Kiihlon im Eiswassor wird zentrifugiert, der Nd. zunachst mit
3 Teilen W. u. 1 Teil Acoton, dann mit rcinem Aceton ausgowaschen, gel. u. mit 0,02-n. 
KMnOi titriert. Aus der Titration orgibt sich, daB dio Zus. des Nd. der Formel 
K 2NaCo(N02)8 entspricht. (J. biol. Chemistry 100. 557—59. April 1933. Buffalo,
U niv.) E cKSTEIN.

F. Feigl, Zum Nachweis von Ammoniumsalzen mit Hilfe von Tupfclreaktion. 
Vf. dohnt don Nachweis von NH4-Salzon mit Hilfo von Ttipfolrkk., fiir den bisher nur 
dio von RlEGLER ompfolileno Bldg. dos roten NH4-Salzes des p-Nitrophcnylnitrosamins 
verwondct worden war (vgl. C. 1929. I. 3015) auf einigo andere, in der qualitativen 
Analyso bowahrto Nachweisarten des NH.,' aus. Verwendet werdon Rkk. des freion 
NHj, da desson loiohto Entbindbarkoit aus NH4-Salzcn mit Alkalien spezif. ist. Folgendo 
Nachweisarten wurden durchgcfuhrt: Umfarbung von Lackmuspapier: Erfassungs- 
grenze 2,5 y  NH3, Grcnzkonz. 1 : 20 000, Nachweis mit NESSLERsehem Beagens; 
Erfassungsgrenzo 0,1 y  NH3, Grenzkonz. 1:500 000, Nachweis m it AgN03-Formalinlsg. 
(Z. analyt. Chem. 62 [1923]. 155): Erfassungsgrenze 0,05 y  NH3, Grenzkonz. 1 : 
1 000 000, Nachweis m it AgN03-Tanninlsg.: Erfassungsgrenze 0,1 y  N H „ Grenzkonz. 
1 : 500 000. Dio Empfindlichkeit der yorgenannten Tiipfelrkk. wird weit iibertroffen 
durch dio einer weiteren, auf einem neuon Nachweis von NH4" beruhonden Rk. Dicser 
liegt eino yon W o h l e r  (Pogg. Ann. 41 [1838]. 344) stammende Beobachtung zu-
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grunde, wonach bei der Vcreinigung von Mn- u. Ag-Salzlsgg. mit Alkalien ein sehwarzer 
Nd. entsteht. Dabei spielt Bich folgende Umsetzung ab:

Mn" +  2 Ag' +  4 OH' == Mn02 +  2 Ag +  2 H 20.
Die Empfindliehkeit dieser Rk. lafit sich noch steigem, wenn man den gebildeten Nd. 
mit einer essigsauren Benzidinlsg. antupfelt. Dabei entsteht eine Blaufarbung, die 
schon friiher fiir den Mn-Naehweis herangezogen wurde (Chemiker-Ztg. 44 [1920]. 
G89; Z. analyt. Chem. 60 [1921]. 24). Erfassungsgrenze 0,005 y  NH3, Grenzkonz. 
1 :10 000 000. Ais Rk.-GefiiB fiir die angefiihrten Nachweise wird eine kleine, in einem 
Metallstiinder hiingende Glashiilse benutzt, an dereń Boden sich die zu untersuchendc 
Lsg. befindet. Die Hiilse ist mit einem eingeschliffenen VerschluBstuck yerschlossen, 
an dessen dem Boden der Hiilse zugewandten Glasknopf bzw. Hakchen ein Tropfcn 
der Reagenslsg. bzw. das Reagenspapier hiingt. (Mikrocliemie 13 (N. F. 7) 129—35. 
1933. Wien, II. Chem. Univ.-Lab.) WOECKEL.

F. Feigl und H. Leitmeier, Uber einen Tiipfelnachweis zur Unterscheidung von 
Calcit und Aragonit. Der Naehweis beruht auf der in der Kalte verschieden sehnellen 
Lsg. bzw. Hydrolyse von in W . aufgeschlammtem gepulvertem Calcit u. Aragonit. Die 
dabei auftretenden OH-Ionen werden durch fiir den Naehweis von NH3 empfohlene 
Umsetzung: Mn" +  2 Ag’ +  4 O H '— >- Mn02 +  2 Ag +  2 H20  nachgewiesen (ygl. 
yorst. Ref.). Bei Aragonit tr itt  schon nach 1/2—1 Min. eine Graufarbung auf, die sich 
innerhalb einiger Min. zu Schwarz yertieft, wahrend bei Calcit erst nach 6— 10 Min. 
eine schwache Graufarbung entsteht. Ausfiihrung: Auf einem Uhrglas, das auf einem 
weiCen Papier liegt, wird ein hirsekomgroBes Haufchen des gepulverten Minerals mit 
einem Tropfen der Reagenslsg. angetiipfelt. Bei Aragonit tr itt im Verlauf von 2 Min. 
eine Schwarzfiirbung ein. Reagenslsg.: In eine Lsg. von 11,8 g MnS04- 7 H20  in 100 ccm 
W. wird festes Ag2S 0 4 eingetragen, aufgekocht u. nach dem Erkalten vom Ungel. 
abfiltriert. Dann werden 1—2 Tropfen einer verd. NaOH-Lsg. zugesetzt u. der ge- 
bildete Nd. nach 1—2 Stdn. abfiltriert. Lsg. in braunen Flasehen aufbewahren. 
(Mikrochemie 13. (N. F. 7) 136—38. 1933.) W o e c k e l .

F. Feigl, Notiz iiber eine Tiipfelreakłion zur Feststellung vonfreien basischen Oxyden 
im Olas. Die zum Naehweis von OH' benutzte Rk. (vgl. vorst. Reff.) laBt sich aueh 
dazu verwenden, um in einem Glaspulver einen Geh. an freien bas. Oxyden schnell 
zu erkennen. Man tiipfelt ein Haufchen des gepulverten Glases in einer Tupfelplatte 
mit der Reagenslsg. an u. achtet auf eine evtl. auftretende Grau- bzw. Blaufarbung, 
falls man den Naehweis durch zusatzliche Benutzung yon essigsaurer Benzidinlsg. 
noch empfindlicher gestaltet. Gewdhrdiches Eprouvettengias u. Jenaer Glas gaben 
starkę Unterschiede in der Graufarbung. Zu beachten ist, daB die KorngróBe des ver- 
wendeten Pulvers bei der Rk. eine Rolle spielt u. daB nach R e x e r  (Techn. wissen- 
schaftliche Abhandlungen aus dem Osram-Konzern 2 [1931]. 277) beim Kiihlen des 
Glases eine Anreicherung von Alkali an der Oberflachenschicht erfolgen kann. (Mikro
chemie 13. (N. F. 7) 139—40. 1933.) W o e c k e l .

S. P. Leiba, Bcilrag zur raschen Beslimmungsmethode von Kohlenstoff in Eisen und 
Stahl. Nachpriifung des App. von M a y e r  (C. 1928- II. 1589) zur C-Best. in Stahl. Der 
App. wurde yereinfacht. (Chem. J . Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. 
Sscr. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 697—706. 1932.) SchóNFELD.

I. Kassler, Beslimmung des Schwefels im Stahl und in Ferrolegierungen. Das 
Verf. beruht auf der Oxydation des bei der Verbrennung im 0 2-Strom gebildeten S 0 2 

durch genau eingcstellte J-Lsg. Arbeitsvorschrift: Die Verbrexmung erfolgt im M a r s -  
Ofen mit yollig wasserfreiem 0 2 bei 1250—1400°. Einwaage 0,5 g. S02 u. 0 2 perlen 
durch die mit etwas Stiirkelsg. u. einigen Tropfen J-Lsg. beschickte wss. Absorptionsfl. 
Nach dem Entfiirben der Lsg. liiBt man sofort wieder J-Lsg. nachtropfen. Der Endpunkt 
der Verbrennung ist an der bleibenden schwachen Blaufarbung zu erkennen. Ein event. 
vorkommendes Obertitrieren ist leieht durch Riicktitration mit Na2S20 3 auszugleiehen. 
Analysendauer 2 Min. Die J-Lsg. enthalt 0,7918 g J  u. 2,5 g ICJ im 1 W. Jeder Teil- 
strich der in 0,02 ccm eingeteilten 1 0 -cem-Mikroburette entspricht bei 0,5 g Einwaage
0,0004% S. Cr-haltige Stahle erhalten einen Zuschlag von 0,5 g unlegiertem Stahl yon 
bekanntem S-Geh., Cr-Ni-Stiihle einen Zusatz von 0,2 g Ferroyanadin, Ferrochrom 
bis 0,2°/„ C herab yon I g  unlegiertem Stahl u. 1 g Co30 4, Ferrochrom unter 0,2% C 
dasselbe, nur muB die Verbrennung bei 1400° ausgefiihrt werden. Ferromolybdan ist 
mit 2 g Co30 4, Co- u. Ni-Metall zweckmaBig mit 0,2 g Ferrovanadin zu yermischen. 
Ferroyanadin, Ferrowolfram u. W-Metall yerbrennen bei 1250° ohne Zuschlag. 
(Chemiker-Ztg. 57. 573—74. 22/7. 1933. Kladno bei Prag, Poldihutte.) Ę c k s t e i n ,
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Walther Gerlach und E. Riedl, Spcktralanalytische Untersuchungen technischer 
und reinster Mctalle. I. Zink. Vff. hatten die Aufgabe, dio Reinheit des Zn zu unter- 
suchen, welches von der N ew  J e r s e y  Z inc Company hergestollt u. ais 99,9996°/0iges 
Zink bezeichnet wird. Im  llabmen diesor Aufgabo wurden Zn-Proben verschieden hoher 
Reinheit vergloiohend untersueht. Dio Vers8 . erlaubcn nur qualitative Aussagen: 1. Fest- 
stollung der relativen Reinheit yorschicdener Proben, 2. Angabo dor Verunreinigungen, 
welcho gorado noch crfaBt bzw. nicht mohr crfaBt worden konnen. Dio Grundziigc der 
angowandten Mothoden (AbreiBbogon u. Dauerbogen, fiir einige Verss. auch der konden- 
Biorto Funken) wordon beschrieben, u. eino Roiho von Spcktrogrannnen ist wieder- 
gegeben. — Die von der N ew J e r s e y  Z inc Company hergcstollten Zn-Krystallo zoigen 
ais Verunrcinigungon nur noch wenig Cu u. eino spektroskop, noch sicher nachweisbare 
Mengo von Pb. Sio sind im besondoren frei von Cd u. Ag. Der spektroskop. Bofund 
ist m it der angegebenen Reinheit von 99,9990% Zn vcrcinbar u. orlaubt mit Sicherheit 
dio Ausscheidung aller zwoifelhaften Linien aus dom Zn-Spektrum. (Metallwirtsch., 
Metallwiss., Mctalltechn. 12. 401—06. 14/7. 1933. Miinchen, Physikal. Inst. d. 
Univ.) S k a lik s .

Z. Raichinstein und N. Korobow, Bestimmung von Molybddn wid Blei nach der 
Methode von Fajans. I. Mitt. Bei dor Fallung einer Pb-LBg. mit NH4-Molybdat erhalt 
man zufolgo Adsorption dor Pb-Ionon oin positiv geladenes Salz (vgl. SACIIER, Kolloid-Z. 
19 [1910]. 270). Bei weitorem Molybdatzusatz adsorbierto der Nd. Mo-Ionen, wird 
peptisiert u. os ontstoht wieder eino opalescierondo trube Lsg. Dio Fallung des Pb- 
Molybdats verliiuft domnach analog der Fallung der Ag-Halogonide, fiir dio F a ja n s  
u. H a s s e l  (C. 1924. I. 503) volumotr. Best.-Methodon unter Anwendung von Ad- 
sorptionsindicatoren ausgoarboitet habon. Von den untersuchton Indicatoren (Alizarinrot, 
Anilingrun, Bismarckbraun, Benzoazurin, Diaminrosa, Jodcosin, Tropiiolin 00, Rhoda- 
min G, Safranin, Azolithmin, Fluoroscein) lieferte nur Alizarinrot gute Ergcbnisse. 
Pb-Acotatlsg. wird durch Alizarinrot violett; boi wciterem Indicatorzusatz fallt ein 
yioletter Nd. aus. Versotzt man dio Lsg. mit NH,-Molybdat, so adsorbiert das Pb- 
Molybdat dio Alizarinsulfosaure u. fiirbt sich violett. Diese Farbo yerschwindet auf 
Zusatz der aquivalenten Molybdatmengc; bei geringstem Mo-UberscliuB ycrdr&ngt 
M oO/' das Farbstoffanion, u. dor Nd. fiirbt sich rosa. Dor Farbumschlag ist schiirfer 
in der Sicdchitze. In  Ggw. von Sb-, Cd-, Cu-, Fe-, Zn-, Ca- u. Ba-Salzen erhalt man 
iiberh8 hto Rcsultate. In Ggw. von Al ist dio Titration bis zur Al-Konz. von 0,5-n. noch 
mOglich. (Chem. J . Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sscr. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 2 (04). 001—65. 1932. Iwanowo-Wosnessensk, Technolog. 
Inst.) SCHÓNFELD.

F. L. Vodret und M. Galio, Schnellmethode zur Trennwig und quanlitativcn
Bestimmwig des Kupfers in Nickel. Vff. fallon Cu ais Cu2S mittels Na2S20 3 u. veraschen 
den Nd. mit einem Filter von bokanntem Aschegeh. Danacli wird Ni mit Dimethyl- 
glyojrim aus ammoniakal. Lsg. gefallt. (Ind. chimica 8 . 095—97. Juni 1933. Cagliari, 
Landw. Schulc.) R. K. MULLER.

G. V. Hevesy und R. Hobbie, Die Ermittlung des Molybdan- und Wolframgehaltes
von Oesteincn. Vff. zoigen, daB es nicht móglich ist, W 03 u. MoOa aus Gelen, die aus einer 
Mischung von S i02, Fe(OH )3 u. Al(OH)3 bestehen, m it alkal. Wasclifll. oder mittel 
in sauror Lsg. bestandiger Komplexo quantitativ horauszuholen. Auch m it alkoh. 
HC1 werden keino befriedigonden Ergebnisse erzielt. Ais brauchbar erwies sich ein 
Sublimationsverf.: Dio feingepulverten Gesteine werden m it NaOH aufgeschlossen, 
dor Schmelzkuchen in W. gel., mit HC1 angesiiuert, m it H20 2 oxydiert u. nach Zugabe 
iiberschussigcr BaCl2-Lsg. mit NaOH-Lsg. gefallt. Der Nd. wird sofort filtriert, mit 
Aceton entwassert u. im HCl-Strom yon Aceton vollig befreit. Dann wird HC1 durch 
Cl, ersctzt u. die Temp. des Supremaxrohres langsam auf 000° gesteigert. Das Sublimat, 
das noch groBe Mengen Fe u. Al neben W u. Mo enthalt, wird in verd. HC1 gel. u. aus 
der Lsg. Mo (mit Cu ais Spurenfiinger) ais Sulfid gefallt u. filtriert. Nach Lsg. des 
Sulfidnd. wird Cu elektrolyt. entfernt, dio Lsg. eingeengt u. Mo mit Phenylhydrazin- 
schwefelsaure (vgl. MONTIGNIE, C. 1930. I. 2281) colorimetr. bestimmt. Das Filtrat 
der Sulfidfallung wird alkal. gemacht, eingedampft, getrocknet u. im Ruckstand W 
rontgenoskop. bestimmt. Die Unters. einiger Eruptivgesteine nach diesem Verf. ergibt, 
daB W in diesen 4,6-mal haufiger ist ais Mo: der mittlere Mo-Geh. wird zu 1,5-10“\  
der W-Geh. zu 6,9-10- 5  gefunden. (Z. anorg. allg. Chem. 212. 134— 44. 27/5. 1933. 
Freiburg i. Br., Univ., Inst. f. physikal. Chemie.) R. K. M u l l e r .
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O rganlsche S ubstanzen .
I. W. Kulikow und S. W. Panowa, Farbenreaktionen einiger Nilroverbindungen. 

Bei der Red. dor Dinitrophonole mit SnCl2 in alkal. Medium erhalt man intensiv gefarbte 
Lsgg. (vgl. M e is e n h e im e r ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 4176). y-Dinitrophenol 
gibt eine himbeorrote bzw. rosa Farbung; (5- u. e-Dinitrophenol farben die Lsg. nach Red. 
blauviolett bzw. blau (ygl. C. 1932. I. 3204). Nach Ansauern findet boim y-Deriv. Um- 
schlag naeh Gelb, boi den beiden anderen Isomeren nach Orangegclb sta tt. Wird die 
saure Lsg. der reduzierton Dinitrophonole mit Chlf. extrahiert, so farbt sich das Chlf. 
bei Ggw. der o-Isomeren gelb u. blcibt farblos, wenn das y-Dinitrophenol rein war. Es 
lassen sich noch 0,000 006 g <5-Dinitrophenol in 8—10 ccm Fl. nachweisen: 5 ccm y-Di- 
nitrophenollsg. werden mit 0,5 ccm 0,5-n. SnCl2-Lsg. u. 0,5 ccm 20%ig. NaOH ge- 
schiittelt, 2,6 ccm HC1 (1 : 1 ) u. 1,5 ccm Chlf. zugegeben u. durchgeschtittelt. Empfind- 
lichkeit 12 y o-Dinitrophenol. (Das gleiche Ergebnis erhalt man mit techn. m-Dinitro- 
benzol, was auf die Ggw. yon o-Dinitrobenzol zuruckzufiihron ist. Die Rk. von T h i e l e  
u. S te im ig  (Bor. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 955), beruhend auf der Kondensation 
von o-Phonylendiamin m it Acetylaceton in HC1 (Violettfiirbung), wurde zum Nachweis 
yon aromat. o-Dinitroverbb. benutzt. Dio Dinitroverbb. wurden zum Diamin reduziert 
u. mit Acelylacelon in Ggw. von HC1 kondensiert. Acetylaceton hat sich ais ein Reagens 
auf die Ggw. von 1,2-Aminogruppen gozeigt: 5 ccm Fl. (Dinitroverb.) werden mit 2 ccm 
HC1 (1: 1), 5 ccm W. u. Zn-Staub yersetzt, u. nach Abgieflen von Zn mit 4— 6  Tropfen 
l%ig. alkoh. Aeotylacetons yersetzt. Empfindlichkeit 60 y, d. h. es lassen sich o-Nitr- 
anilin oder e- u. (5-Dinitroplienole in der Verdiinnung 1: 200 000 nachweisen. Mit der 
Rk. laBt sich <5- u. c-Dinitrophonol in y-Dinitrophenol nachweisen, ebenso o-Nitranilin 
in p-Nitranilin. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 736—40.1932. Moskau, Inst. f. Reagenzien.) SCHONF.

B e sta n d te lle  v o n  P flanzen  u n d  T łeren ,
Martha L. Washburn und M. J. Shear, Zusammensetzung der Knochen. X III. 

Direkte gravimelrische Bestimmung von Ca, Mg und POt . (XII. vgl. K r a m e r ,  S h e a r ,  
SlEGEL, C. 1932. I. 247.) In  Lsgg., dio gegen Thymolblau gerade gelb sind (pn 3), 
laBt sich Ca yollstandig ais CaC20 ,- H20  fallen. Die direkte grayimetr. Best. des Ca 
durch Trockncn des Oxalatnd. bei 105° u. Wagung gibt auf ±  0,3% genauo Resultate. 
Durch einmaliges Niederschlagen laBt sich bei ph 3 das Ca yollstandig trennen vom Mg u. 
P04. Direkte Best. des Phosphats durch Waschen des wiedergefallten MgNH4P 0 4 -6H 20  
mit A. u. A., Trooknon bei 37° u. Wagen lieferte auf ±  0,3% ubereinstimmende Resultate. 
Die gleiche Genauigkoit ergibt dieses Yerf. fiir dio Mg-Best. Botragt der Nd. der Mg- 
Best. nur ł /10 des Phosphatnd., so betragt die Genauigkeit ca. 3°/0. (J. biol. Chemistry 
99. 21—41. 1932. New York, Jewish Hospital of Brooklyn.) SciIÓNFELD.

Friedrich Rappaport, Eine titrimetrische Mikromathode zur Bestimmung des 
Rest-N im Blute ohne Destillalion. Blut oder Serum wird enteiweiBt u. das eiweiB- 
freio F iltrat nach Zusatz von Phosphormolybdansaure bzw. Titansulfat-H2S0 1 yerascht. 
Nach der Veraschung wird dio Phosphormolybdansaure bzw. das Titansulfat durch 
NaF gebunden, die saure Verasehungslsg. neutralisiort u. nach Zusatz einer eingestellten 
Hypobromitlsg. mit Thiosulfat titriert. Bzgl. Einzelheiten ygl. Original. (Klin. Wschr.
12. 1184-85. 29/7. 1933. Wien, Uniy., Patholog. Inst.) F r a n k .

Luigi Ferruccio Lunardoni und Giuseppe Miraglia, Kalk und Konstitution. 
Neue Methode zur Bestimmung des Kalkes im Blut. 2 ccm von roten Blutkorperclien 
u: Hamoglobin froies Blutserum werden in graduiertem Zentrifugenglas m it 2 ccm W. 
u. 1 ccm gesatt. Ammonoxalatlsg. geschiittelt u. nach 4-std. Stehen zentrifugiert, die 
klare Fl. wird abgegossen, der Nd. m it 4 ccm l% ig. NH4-Oxalatlsg. 10 Min. lang zentri
fugiert, dio Fl. bis auf 0,5 ccm abgegossen, der Nd. in moglichst wenig 40%„ig. HC1 
gel., nach Zusatz von 1 Tropfen Phenolphthalein mit 2% 0ig- NH3 neutralisiert, wieder 
mit 1 ccm gesatt. Oxalatlsg. yersetzt u. weiter wie oben yerarbeitet u. der Nd. aus- 
gewaschen, abfiltriert u. wie ublieh im Pt-Tiegel yerascht u. gegluht. Gliihriickstand 
in 5 ccm 1/ 100-n. HC1 gel., Lsg. in Kolben iiborspiilon (wenig W.) u. gegen Methylrot 
mit Vii)o-n. NaOH zuruektitrieren. Berechnung: Q 50 (5—n—y) X 0,0002, wobei 
Q =  mg Ca, y  =  1/ 100-n. HC1 zur Neutralisation der Filterasche, n — NaOH
zur Riicktitration. (Rass. Clin. Terap. Sci. affini 30. 1—7. Padua.) G rim m e.

Alfonso Cruto, Die Bestimmung von Phosphatiden in Blut und Geu-eben. Die 
Best. erfolgte im H„S04 +  H N 03-AufsehluB nach der .Methode von B e l l  u . D o is y .  
(Rass. Clin. Terap. Sci. affini 30. 22—26.) G rim m e.
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J. Broekmeyer, Qimntiłative Indicanbestimmung im  Blutserum. (Vgl. C. 1933.
I I . 1065.) (Klin. Wschr. 12. 1025 — 26. 30/6. 1933. Dordrecht, Stiidt. Krankenh.) Fk.

M. Lafargue, Die Mcngcnverhdltnisse der organisclien Sauren im Menschenham. 
(Vgl. C. 1931. II. 2909. 1932. I. 1275.) Es wird ausfuhrlich dio Best. der fluchtigen 
Sauren im Harn u. kurz die Best. der Hippursauro u. Milchsaure beschrieben. 20—25% 
des Titrationswertcs fiir gesamtorgan. Sauren entfallt auf noch nicht einzeln bcstimm- 
baro organ. Sauren. (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 1017—25. 1932. Bordeaux, Fac. de Med. 
ot Pharmacie, Lab. de Chimio et Med.) W a d e h n .

Otto Riesser und Anneliese Hansen, Zur Metliodik der Kreatinphosphorsiiure- 
bestimmung. Dic Methodo zur Best. der Kreatinphospliorsaure nach L o h m a n n  u . 
J e n d r a s s i k  (C. 1927. I. 1037. 1928. II. 235) ergibt zuverlassigoro Werte ais nach 
FlSKE u . SUBBARON (C. 1930 .1. 2919). Dor Unterschied in den Bestst. ist beim Frosch- 
muskel goring, betriigt aber beim Kaninchenmuskel bis zu 50% - (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 219. 57— 61. 31/7. 1933. Breslau, Inst. f. Pliarmak. u. experim. 
Therapie, Univ.) L o h m a n n .

Gustav Meyer, Dic Korreklur eines Arzneibuchmangels. Beanstandet wird das 
Vorf. desD.A .-B. 6, bei der Bereitung von Ferrum oxydatum- u. Ferrum carbonicum 
cum Saccharo, Liąuor Kalii arsonieosi, Sirupus Ferri jodati u. a., bei denen ein be- 
stimmter Geh. an wirksamem Stoff verlangt wird, erst die Auffullung auf das End- 
gewicht u. dann die Geh.-Best. vornehmen zu losscn. Vorgeschlagen wird, diese Zu- 
boreitungon erst sichor zu stark anfertigen u. dann auf Grund der Geh.-Best. auf den er- 
fordcrlichen Geh. oinstellen zu lassen. (Pharmaz. Ztg. 78. 758. 22/7. 1933.) 1)EGNER.

L. VigHOli, tlber das krystallisierte Apiol des Codex. Bestimmungsierfahren. Zur 
Geh.-Best. des Apiols des franzos. Codex 1908, des „Petersiliencamphers“ wird die 
Modifikation des KorPESCHAARsehen B r'-B r03'-Verff. von Lu CE (C. 1923. IV. 482; 
vgl. auch L e h m a n n ,  C. 1911. I. 6 8 8 ) cmpfohlen. Einwaago 2,22 g =  0,01 Mol., gel. 
in A. (95%) auf 200 ccm, Einzelbest. in 5 ecm dieser Lsg., 1 ccm 0,1-n. Na2S20 3-Lsg. 
(Differenz gegen Blindtitration m it K B r0 3-Lsg. allein) =  0,005 55 g Apiol. 3 Muster,
1 . u. 2. franzos., 3. deutsehes „Apiol“ entliielten 75 bzw. 77 u. 95% Apiol. Aus 15 g 3. 
wurden durch 3-maliges Umkrystallisieren aus absol. A. 11,6 g des reinen l-Allyl-2,5- 
dimelhoxy-3,4-methylendioxybenzol erhalten: opt. inakt., feine, weiBe, seidig ausseliende, 
aber harte, zerbrochliehe Nadcln, F. 28°. (Buli. Sci. pharmacol. 40 (35). 344— 49. Juni
1933. Marseille, Med. u. pharm. Fak.) D e g n e r .

Ph. Horkheuner, Die Gehaltsbestimmung von Pastilli Hydrargyri bichlorati. Fiir 
die an Sublimat- (u. analog anHg-Oxycyanid-) Pastillen zu stellenden Geh.-Forderungen 
wird folgende, der Praxis besser ais D . A.-B. 6  Rechnung tragende Fassung vor- 
gesehlagen: 30 Pastillen einzeln wagon (Handwaage), die leichteste u. die schwerste 
getrennt in W. auf jo 100 ccm losen, Geh.-Best. nach D. A.-B. 6 ; in 1  Pastille sollen 
mindestons 0,92 u. hóchstens 1,08 g HgCl2 enthalten sein. (Pharmaz. Ztg. 78. 782. 29/7.
1933.) ” D e g n e r .

Arthur Leslie Norton, Redditch, England, Von einem Wasserstrom durchflossenes 
Calorimeter zur Heizwertbest. von Gasen. Um bei einem Ausbleiben oder einer 
Drosselung des DurclifluBwassers automat, eine SchlieBung der Gaszuleitung zu er- 
reichen, laBt man das aus dein Calorimeter abflieBende W. in freiem Fali in den einen 
Schenkel eines U-Rohres flieBen, der mit einem senkrechten, oben offenen u. unten 
durch eine Diiso verschlossenen graduierten Rohr verbunden ist. Die Diisenoffnung, 
dureh dio die gesamte Calorimeterfl. flieBt, ist so groB gewiihlt, daB bei n. DurchfluB 
immer eino gewisse Standhohe im graduierten Rohr u. damit in beiden Schenkeln 
des U-Rohres vorhanden ist. In den anderen, oben verschlossenen Schenkel des U- 
Rohres ist ein Abzweigrohr ron  der Gaszuleitung gefuhrt, das bei normalem Wasser- 
stand etwas unterhalb der Wasseroberflache ausmundet. Ein weiteres Rohr ver- 
bindet den Raum oberhalb der Wasseroberflache in diesem Schenkel mit einem Fliissig- 
keitsversehluB, durch den das Gas yon einer zweiten Zweigleitung aus in das Calori
meter gefuhrt wird. Bei geringerem WasserabfluB aus dem Calorimeter fallt der 
Wasserstand im graduierten Rohr u. damit in beiden Schenkeln des U-Rohres. Hier- 
bei wird die Mundung des Abzweigrohres von der Gaszuleitung in dem oben geschlos- 
senen U-Rohrschenkel freigegeben. Das Gas driickt auf die Fl. im FliissigkeitsverschluB, 
der die Gaszuleitung zum Calorimeter absperrt. (E. PP. 385 084 vom 23/11. 1931, 
ausg;. 12/1. 1933, u. 386 934 vóm 23/11. 1931, ausg. 16/2. 1933.) G e i s z l e r .
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F. Hellige & Co., Freiburg i. Br., Verfahren zur Messung des Triibungsgrades 
getrubter Flussigkeiten durch Vergleich eines senkrecht durch die Fl. gesandten Licht- 
biindels mit der durch den T Y N D A LL-Effekt erzielten Aufhellung, dad. gek., daB die 
Lichtstarke der beiden Lichtbiindel mit Hilfe zweier konzentr. MeBfelder yerglichen 
werden, die sich beide an der Eintrittsstello des durch die trube Fl. senkrecht hindurch- 
geschickten, in seiner Intensitat regulierbaren Lichtbimdels befinden. (D. R. P.
579 790 KI. 42 h vom 8/3. 1931, ausg. 30/6. 1933.) H e i n r i c h s .

Georg Vortmann, Q uaIita tivo  cliemischo A nalyso anorgan ischer G em enge m it e in fachstcn
H ilfsm itte ln . B erlin : V erl. Chemie [K o ram .: H aessel C om m .-G esch ., Leipzig] 1933.
(61 S.). gr. 8°. n n M . 3.60.

Handbnch der Pflanzenanalyse. H rsg . von  Gustav Klein. [4  B de .] B d .4 .  Spezielle A nalyse.
T l. 3. W ien : S p ringer 1933. gr. 8°.

3. O rganischo Stoffo 3 , H&lfte 1 u . 2. B earb . v o n  Max Bergm ann u . a. (X II  S.
S. 1— 838; V I  S. S. 839— 1868) M. 190.— ; Lw. 19 8 .— .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Franz Krczil, Neuere Fortschritte auf dem Ocbiete der Wiedergewinnung von Dampfen 
aus Gas-Dampfgemischen mittels technischer Adsorptionsstoffe. Inhaltlich ident. mit 
der C. 1933.1. 1329 ref. Arbeit. (KoUoid-Z. 62. 361—64. M arz 1933.) K. O. Mu l l e r .

N. D. Harvey jr., Neue Werkstoffe fu r  die Industrie. Verwendung yon Glykolen, 
Glykolathern u. ahnlichen Verbb. ais Losungsmm. usw. (Amer. Dyostuff Reporter 
22. 241—46. 10/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

J. A. Serrallach, Grinnell Jones und Randolph J. Owen, Starkę von Emulgier- 
mittelfilms an Flussigkeit-Fliissigkeit-Orenzfldchen. (Vgl. C. 1931. II. 3088.) Mit einem 
Pt-Ringtensiometer werden die Grenzflachen von Lsgg. von Emulgiermitteln u. ver- 
schiedenen Olen untersucht u. dio Starko der Filme u. ihre Anderung beim Stehen 
bestimmt. Ais Emulgiermittel werden Akazien-, Saponin-, Tragant-, Triathanol- 
amin-, Irish Moos-, Gelatine-, Na-Oleat- u. -Glykocholatlsgg. yerwendet, ais Ole 01iven-, 
Ricinus-, Mineralól u. Lebertran. Dio Ergebnisse werden in Diagrammen mitgeteilt 
(Filmstarke in dyn/em gegen Zeit in Tagen) u. nach Abnahme, Konstanz, geringerer 
oder starkerer Zunahme der Filmstarke yier Gruppen von Emulgiermittelolpaaren 
unterschieden. (Ind. Engng. Chem. 25. 816—19. Juli 1933. Cambridge, Mass. u. 
Stoneham, Mass.) ________  R. K. M u l l e r .

Alfred Heinrich Erdenbrecher, Greifenberg, Herstellung der Sole von Melallen 
und Mełallverbindungen gemafi D . R. P. 555307, dad. gek., daB an Stelle der Alkaliyerbb. 
der durch die hydrothermale Zers. von Zuckern in Ggw. yon Alkalien erhaltenen Prodd. 
oder dereń Oxydationsprodd. die NH4-Verbb. yenvendet werden. (D. R. P. 579 307 
KI. 12n vom 4/6.1931, ausg. 23/6.1933. Zus. zu D. R. P. 555 307; C. 1932. II. 
1945.) D r e w s .

Air Control Systems Inc., ubert. yon: Pani D. Vanvliet, Illinois, Verfahren 
zum Zerstauben von Flussigkeiten, insbesondere fiir Absorptionszicecke. Um Fil. zum 
Mischen mit Gasen oder zum Waschen von Gasen fein zu zerstauben, werden diese, 
gegebenenfalls yorgewarmt oder gekuhlt, durch Diisen gegen einen Bolzen unter Druck 
gespritzt u. bilden einen Fl.-Film. Dieser -wird mittels Ventilator in die Behandlungs- 
kammer geleitet, aufgeteilt u. durch eine Anzahl paralleler Leitbleche abgeleitet. Von 
diesen Blechen tropft die Fl. ab u. wird am Boden gesammelt. (A. P. 1 892 293 yom 
18/4. 1932, ausg. 27/12. 1932.) H o r n .

Pierre Georges Vicard, Frankreieh, Verfahren zum Verteilen von Fliissigkeiten in
Gasen. Das Verf. dient zur Herst. von Mischungen zwischen Gasen u. Fil., zur Ver- 
nebelung yon Luft in Raumen, zur ICondensation von Staub u. dgl. Ein Fl.-Strahl 
wird unter schwachem Druck gegen eine schnell rotierende Scheibe geriehtet, welcho 
ihn durch spitzwinklig im Drehungssinn yorspringende Zahno zerteilt. Jeder Tropfen 
wird dann langs dor Zahnflache unter Riehtungsanderung senkrecht zur Scheibe durch 
Aussparungen in den Gasraum geschleudert u. hierbei nebelartig yerteilt. (F. P. 735 899 
yom 25/4. 1932, ausg. 16/11.1932.) H o r n .

South Metropolitan Gas Co., London, Harold Stanier und John Edward 
Davis, England, Verfahren zum Durchmischen von Flussigkeiten oder von einer Fliissig-

XV. 2. 115



1730 II,, A LLOEMKINE CHRMISCHK TECHNOLOGIE. 1933. n .

ke.il mit einem. fe.imerUilUn fe/tlen Kiirper zwecks DtJrchffihrung chern. Rkk., insbesondere 
von FIL, die nicht ganz mischbar miteinarider sind. Die Rk. wird in einer Rohrschlange 
dnrchgofiihrt, in die wenigstens eine Fl. event. unter Wftrme tl. Druck mit s o le h e T  Ge- 
schwindigkcit eingeleitet wird, daB eine innige Durchmisehung der Komponenten statt- 
findet, '/. Ii. wird durch eine Bleiscblango iiberschtissiges Bzl, u. gleichzeitig Misch- 
sfture zur Nltrierung geleitet. Das Verf. eignet sich ferner zum Wascheri von Bzl. mit 
Natrordauge zwecks Entfernung der Teersfi-tiren oder zur Herst. von was. Emulgionen 
ufiter Verwendung von uchwerem TeerOl, (E. P . 393 934 vom 1/12. 19.11, ausg. 13/7, 
1833.) M. F . M u l l e r .

National Cold Steam Co., New York, Mischen wm KlcbemilUln, Pultem, Flusńg- 
kcikn, FeuerlSschmitteln o. dyl. Die Mischting erfolgt mit Hilfc einer ejektorartigen, 
mit Dampf betriebenen VoTr. (N. P. 49 642 vom 30/9, 1925, ausg. 26/10.
1931.) Dkews.

American Air Filtcr Co., Inc., Lonlsville, iibert. von: George Scott Dauphinee, 
New York, Filier. Ais FiltcTfl&chen werden mit Ol berieselte Zickzackblechc benutzt, 
dereń eino Seito in Rcihon gtabartige, abwechseind gegeneinander versetzte Vorsprtingc u. 
Vertiefungen t.rftgt. Diese Klecho sind in einem Kahmen dicht nebeneinander an- 
geordnet u. werden rnit Waschfd berieselt. Der sich im untercn SammclgcfaB ab- 
setzendo Schlamm wird durch ein endloses Band aus dem Waschiil entfernt. (A. P. 
1 899 018 vom 18/4, 1927, ausg. 28/2,1083.) H o r n .

Motafilterfl Ltd., London, FiUer. Der App. besteht aus um eine hohle Mittel- 
aciiso angeordneten metali. Filterelementen, zwischen dereń Obcrflachen das zu 
filtrierende Matorial hindurchst.rfimt. Dio Einzelheiten des Filters, das sich ins- 
l«'sondoro zur Verarbeitung von Ol, Firnin, /Ik r  o. dgl. eignet, werden niiher bcschricben. 
(Hierzu Ygl, A .P . 1804512; O. 1931. II. 884.) (K. P. 49 431 vom 27/5. 1929, ausg. 
19/10. 1931.) D rew s.

Marcol Mallot, Frankreich, Vorrichlung zum echndlr.n 8chlie.pe.n von Autoklawu. 
Ein sdhnclies SchlielJen von Autoklaven wird dadurch erreicht, daB in einen teilweise in 
don Deokol oder dio Kesselwand eingelassenen Gummischlauch unter Druck W. oder 
(las gedrtlokt wird u. dadurch nach Befestigung des Deckels ein dichtcr AbschluB 
von Deokol u. Autoklavenwand erzielt wird. (F. P . 730 209 vom 7/8. 1931, ausg. 
21/11. 1932.) H o r n .

Rosearch Corp., New York, tibort. von: Harry A. Wintermute und Carl W.
S. Hedborg, New Jersey, Elektrische Oasrcinimng. In F&llen, in donen dio Reinigung 
von Abgascn von Staub u. Brennstoffen Scnwierigkeiten bcreitet, wird dic Haupt- 
menKO der Verunrclnlgungen in Ubliohcr Weiso trocken abgcschieden. An dieso crate 
Kam mer schlieBt sich eino zweito an, in der dio Sammelolektroden zylindr. ausgebildet 
sind u. ontwedor mit Hilfo einer Pumpo oder boi Ilohlelektroden durch Oborlauf auf 
der AuBcnfJ&oho mit einer Fl. berieselt werden, so daB der ttbgcschiedene Staub ais 
Schlnmm sich ansammelt. (A. P. 1 888 022 vom 28/11. 1927, ausg. 15/11.1932.) H o r n .

Piorro Gires, Frankreich, Enlstaubcn und Waechen von Gaecn. Die Entstaubung u. 
Waschimg von Oasen erfolgt in zwei Stufen. Dio groben Verunreinigungcn der Gasc 
werden dadurch entfernt, daB mon dio Gaso mit lioher GcHchwindigkcit inncrhalb 
einer rOtlcrcnden Trommel gegen dio Obcrfl&che einer Waschfl. strOmcn laBt. Die 
Gaso strOmcn sodann durch mit Waschfl. benetzto Offnungen oder lamellenartige 
Spftlto der Trommel u. gobcn dort dio foinen Staubteilchcn ab. (E. P. 388 372 vom 
17/8. 1931, auHg. 23/3. 1933.) H o r n .

putemational Prccipitation Co., tibcrt. von; George H. Hom e und Marcel 
A. Lissman, Cnlifomien, Vcrfahren zum Belianddn von Oasen. Um Gasc unter gloich- 
zeitigor Kiihlung bzw. Wiirmeausnutzung zu entstauben, werden sie in eine Anzahl 
nebeneinander angeordneter, schmaler, zylindr. Entstaubungsrohro geleitet. Jedes von 
ihnen besitzt am oberen Endo ein Loitblcch, das die Gaso schrag abwarts tangential 
einleitet, so daB eino kraftige Drehbcwegung entsteht u. der Staub durch die Zentri- 
fugalkraft an den W&nden abgcschieden wird u. durch das unten trichterartig zusammen- 
gezogeno Endo jedes Rohrcs in den Staubsanimler abgleitet. Bei NaBbehandlung 
sind Vernebelungsvorr. vor dem E in tritt in die Rohre yorgeschen. (A. P. 1 880 548 
vom 22/4. 1929, ausg. 8/11. 1932.) H o r n .

Mapag Maschinenfabrik Augsburg-Plattling A.-G., Augsburg (Erfinder: 
Max Seidel, Augsburg), Zerlegen tiefsiedender Oasgemische unter Entnahme des schwer 
sd. Bestandteiles im fl. Zustand, 1. dad. gek., daB die zur Rektifikation erforderlicho 
Yerdampfung des schwer sd. Bcstandteils im Unterteil der Trennsaule nur durch dio
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fiihlbarc Warme des Auspuffs einer Expansionsmaschine fiir das zu zerlegende Gas- 
gemisch bewirkfc wird. — 2. dad. gek., daB die zur Rektifikation erforderliche Wasehfl. 
gctrennt von der Verdampfung des sehwer sd. Bestandteiles in einem besonderen Ver- 
fliissiger dureh dio fiihlbarc Kiilte des leicht sd. Bestandteils erzeugt wird. (D. R. P. 
573 037 KI. 17g vom 3/3. 1932, ausg. 12/7. 1933.) D r e w s .

Frłgidaire Corp., Dayton, Ohio, iibert. von: Harry M. W illiams, Dayton, 
Festslellung von Lecksłellen in Kuhlleilungen, durch die eine Fluor-Chlorverb. eines 
aliphat. KW-stoffes, z. B. CC12F2, ais Kuhlfl. stromt. Dcm Schmierol fiir den Kom- 
pressor, das von dem Kiihlmittcl zum Teil mitgefuhrt wird, setzt man einen bas. 
Farbatoff, z. B. Methylviolett, Auramin B oder Rhodamin B zu u. bestreicht dio 
Kiihlleitungen mit einem Stoff, der T i02, Si02, Asbcst, Glimmer, ZnO, Mg O, A120 3 

oder andero Bcstandteile enthalt, die von dem bas. Farbstoff stark gefarbt werden. 
Dem Kiihlmittcl kfinnen auch noch stark riechendo Stoffe zugesctzt werden, die das 
Vorhandonsein yon Leckstellen anzoigen. (A. P. 1915 965 vom 29/5. 1931, ausg. 
27/6. 1933.) G e is z l e r .

Franz Fischer und Kurt Peters, MuLheim, Ausfiihrung von chemischen Um- 
setzungen in  Oasen und Dampfcn durch Olimmenlladungen bei stark vcrmindertem Druck 
u. groBen StrSmungsgeschwindigkeiten, dad. gek., daB, um die Beruhrung der bercits 
durchladenen Gaso mit den katalyt. wirkenden Elektroden zu yerhiiten, das Frischgas in 
dor Niiho der Elektroden oder hinter ihnen oder durch sie hindurch so cingeblasen wird, 
daB dio Rk.-Prodd. sogleich nach ihrer Entstohung aus dem Bereich der Elektroden 
kommen, wiihrend der AuslaB an einer von den Elektroden weiter cntfernten Stelle, 
z. B. in der Mitto zwischen den Elektroden, erfolgt. — Erwahnt wird die Gewinnung 
von Acetylen, IICN  bzw. H 2-CO-Gomi8chcn aus Koksofengasen bzw. aus KW-stoffen 
im Comisch mit Na. (D. R. P. 580 261 KI. 12h vom 15/3. 1929, ausg. 7/7. 
1933.) D r e w s .

W illiam Thomas Robinson Bindley, London, Verfahren zur kalalytischen Be- 
handlung organischer wid anorganischer Stoffe. Zur katalyt. Behandlung yon Kohle, 
minerał., ticr. u. pflanzlichen Olen ist es crforderlich, den Stoffen eine moglichst groBe 
Katalysatoroberfliichc zu bicten. Der Katalysator ist auf einer Anzahl kegelartiger 
KOrper ycrteilt, dio durch Buckol in bestimmten Abstanden yoneinander gehalten 
werden. Ein Zuleitungsrohr fiihrt durch die Mitto aller Kegelplatten. Das durch dieses 
Rohr yorteilto Materiał wird durch dio einzelnen schmalen Zwischcnraume zwischen 
den Platten gefiihrt. (E. P. 386 982 vom 18/4. 1931, ausg. 23/2. 1933.) H o r n .

Jahrcsberioht iiber die Leistungen der chemischen Technologie. Bcarb. von Bertold Rassow
u n d  A. Łoesehe. J g .  78. 1932, A b t. 2. Leipzig: J .  A . B a rth  1933. 8°.

2. O rganischer Teil. (V III , 1027 S .). nn  M. 62.—  ; Lw . n n  M. 05.— .

II. Gewerbehygiene. Rettungswesen.
A. Dolgoff, Dermalosen durch Kunstharze. Vf. bcrichtot iiber Hauterkrankungen 

boi Arboitern, dio boi Horst. von Kunstharzen, besonders dor Phenol-Aldehydharze, 
beschiiftigt waron. Dic kiinstliehen Harzo gehoren zu don Allorgenen. Dic durch sie 
hervorgerufonen Erkrankungen werden von einor spezif. gesteigerten Empfindlichkeit 
der Haut begleitet, der EinfluB von Phenol, A. u. anderen Zwischenprodd. kiinstlieher 
Harzo spiclt nur eino Nebenrolle. Ekzcmo zoigtcn sich hauptsachlich boi den mit dem 
Poliercn der Kunstharze boschiiftigten Personen. Dio Prophylaxe besteht in der Ver- 
mcidung des unmittelbaren Kontaktcs der Hande mit don Kunstharzen bei der Be- 
arbeitung der Gegenstande. (Arch. Gowerbepathol. Gcwerbohyg. 4. 643—52. 21/7. 
1933. Moskau, Obuch-Instit. fiir Erforsch. der Gewerbekrankh.) F r a n k .

Louis Schwartz und Charles L. Pool, Bas Auflrelen von Dermatilis in Baum- 
wollmiihlcn, durch Lach vcrursacht. Hiiufigc Beruhrung m it einem bestimmten Laek 
erzeugto bei einer Reiho yon Arboitern eino Hauthypersensibilitat gegen diesen Lack, 
der Cl-haltiges Cercsin, schwefel- u. sulfonsaurehaltiges Cumaronharz enthiclt. Vff. 
nehmen ais Ursacho dor Erkrankung dio dureh dic Korperfeuchtigkeit in Freiheit 
gesetzto HC1, H 2S04 u. Sulfonsauren an. Wohcr die Hypersensibilitat stammt, konnen 
Vff. hierdurch nicht erklarcn. (J. of ind. Hyg. 15. 214—25. Juli 1933. Washington,
D. C. u. Providence. R. J.) R e u t e r .

I. A. Pack, Klinik und Prophylaze der Hauterkrankungen durch Paranitroso- 
dimethylanilin-Chlorhydrat. Das Paranitrosodimethylanilin ist ein Zwischenprod. bei
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der Horst, yon Tetramethylthiuramdisulfid, welches zum Vulkanisieren des Kautschuks 
benutzt wird. Bei den Ar boi tern, welche mit der Herst. dieser Kórper bcschaftigt waron, 
traten yielfach Hauterkrankungen ein, hauptsachlich an den unbedcckten Korper- 
stellen. Nach durchgreifender Mcchanisierung des Fabrikationsvorganges nahmen die 
Erkrankungen schneU ab. (Arch. Gowerbepathol. Gewerbehyg. 4. 634—42. 21/7. 1933. 
Moskau, Obuch-Instit. z. Erforsch. d. Gcwerbokrankh.) F ś a n k .

C. S. Gibson, Vakuu7nirockner. Bericht iiber die Explosion eines H,S04- 
Trockners aus ungokliirter Ursache. (J. Soc. chcm. Ind., Chem. & Ind. 51. 1064.
1932.) R . K . MuLi.EE.

F. A. Mc Dermott, Vakuumlrockner. Ein iihnlicher Vorfall wie der yon G ibson
(yorst. Ref.) geschilderto wurde von Vf. yor einigen Jahren beim Vers., einen H2S04- 
Trockner zu offncn, beobachtet. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 82—83. 27/1.
1933.) R. IC. Mu l l e r .

C. E. Betz, J. H. Holden und J. O. Handy, Schwcfddiozyd in der Luft einer
Industriestadt. Dio iiber ein Jahr sich crstreckendo Best. des atmosphar. S02-Gch. 
in Pittsburgh in 23 m Hóhe wird tabellar. u. graph. wiedergegeben. Ais Jahrcsdureh- 
schnitt ergibt sich ein S 0 2-Geh. yon 0,3-10~° (in den Morgenstunden 0,38-10-6, nach- 
mittags 0,19-10-6 ). Ais Maximalkonz. wurde 2,6-10- 6  bestimmt. Besonders lioch ist 
der S 0 2-Geh. bei Windstillo, vor allem in Begleitung von Nebel u. Rauch. (Ind. Engng. 
Chem. 25. 774—76. Juli 1933. Pittsburgh, Pa., Pittsburgh Testing Lab.) R. K. Mu l l e r .

Walter Meyer, Feuerldschverfahren und Feuermeldewesen. t)berblick iiber dio 
Loschvorff., ihren Anwondungsborcich, ihre Vor- u. Nachteile u. iiber manuell be- 
tatigto u. automat. Meldoyorr. (Farbo u. Lack 1933. 286. 319—20. 5/7.) R. K. Mu l l e r .

J. B. Cutler, GOt und H20  scliiilzen die Safe-IIarboranlage tor Feuer. Beschrcibung 
dor Schutzeinrichtungen mit automat. Regelung in einem Wasserkraftwerk. (Power 
77. 367— 69. Juli 1 9 3 3 . ) ________ __ ______  R - K - Mu l l e r .

Kate Wurster, Borlin-Zehlendorf, Fonnkorper fu r  Erzeugung von reinem Sauersloff 
fiir Atmungszwecke, 1. gek. durch eino ilm yollst&ndig umhiillende chloral- oder per- 
cliloratfreie, alkal. reagiorendo Schichl. — 2. dad. gek., dafl dio alkal. roagierendo Schicht 
auf ein nicht brennbares, gasdurchlossiges Geriist aufgetragen ist. (D. R. P. 579424 
KI. 30i vom 13/6. 1929, ausg. 26/6. 1933.) Sc h u t z .

Comp. Franęaise de Produits Organo-Chimiiiues, Frankreich, SchuiztorricJUung 
gegen Oase. Man fiillt die filtrieronden Kartuschen yon Gasmasken u. dgl. mit akt. 
Kohle, die in ihren Poren dic yerschiedenen iiblichen Mittel enthalt. (F. P. 745 987 
vom 26/1. 1932, ausg. 20/6. 1933.) Sc h u t z .

Driigerwerk, Heinr. u. Bernh. Drager, Liibeck, Atmungsfilter m it einer Bauch- 
u. Nebolteilchen zuruckhaltenden Filtemiasse u. m it einer gas- u. dampfformige Gift- 
stoffo zuruckhaltenden Reinigungsmasse, dad. gek., daB das Nebelfilier ein ein- oder 
mehrteiliger, yorzugsweise aus Faserstoff bestehender Formkorper ist, der die Gas- 
reinigungemasse entweder allseitig oder zum mindesten an allen Stellen des Luft- 
durehganges umschlieBt. — Dio iibrigen Anspriiche betreffen die mechan. Ausfulinmg 
dos Filters. (D. R. P. 5 8 1 700 KI. 61a vom 31/7. 1929, ausg. 1/8. 1933.) Sc h u t z .

George Franęois Jaubert, Frankreich, Kolloidales Filier fiir Atemmasken u. dgl. 
Man lóst oder suspendiert geeignete Pulver in einer FI., die klebrige oder agglutinierende 
Stoffe, wio Fim is, Gummi u. dgl., enthalt, u. zerstaubt sio durch komprimierte Luft o. dgl. 
auf die fiir Filter geeigneten Fasem, woboi eine Fixierung in feinyerteilter Form auf den 
Fasern erfolgt unter gleichzeitiger Vcrdampfung der zur Anwendung gelangenden FI. 
(F. P. 41725 vom 16/12. 1931, ausg. 29/3. 1933. Zus. zu F. P. 742 425; C. 1933. I. 
4003.) S c h u t z .

Soc. Italiana Pirelli, Italien, Ilerstellung von Gasmasken. Man taueht auf 90—96° 
erhitzto Formen in warmcempfindlich gemachte Kautschukmilch, trocknet u. yulkani- 
siert den Nd. bzw. yerwendet yulkanisierte Kautschukmilch. Man nimmt z. B. eino 
Mischung aus 100 (Teilen) 50°/0ig. Kautschukmilch, 2 S, 2 ZnO, 10 Kaolin, 0,5 Mer- 
captobcnzothiazol, wobei der Mischung eino 2%ig. Gummiarabicumlsg. zugesetzt ist. 
(F. P . 746 244 vom 23/11. 1932, ausg. 24/5.1933. I t.  Prior. 1/12.1931.) P a n k ó w .

American Air Filter Co., Inc., Louisyille, iibert. von: Hans E. Birkholz, 
Chicago, Auswechselbares Luftfilter. Zum Filtrieren groBer Luft- oder Gasmengen wird 
ein Filtertuch aus Papierfasern benutzt, ■welches in einem festen Filterrahmen zur 
Erzielung einer grofien Filterflache am Quer- u. Schragrahmen entlang iiber Bollen
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an den Enden der Querrahmen in Zickzacklinien durch den Filterrahmen gefiihrt ist. 
(A. P. 1 899 007 vom 10/8. 1927, ausg. 28/2. 1933.) H o r n .

American Air Filter Co., Inc., Louisville, iibert. von: George S. Dauphinee, 
New York, Luftfilter. Es wird zum Entstaubcn von Luft die absorbierende Eig. viscoser 
Fil., z. B. von Ol, bcnutzt. Ais Filterelemente dienen piano oder gewellt© Bleche, dio 
in oinem vertikal gestellten Rahmen dicht nebeneinander angeordnet sind, so daC die 
Luft durch dio schmalcn Kanale stromen muB. t)ber jedem Filterelement ist ein Vor- 
ratsbehalter fiir das Ol angeordnet, das an den Blechen hcrabrieselt u. sich am Boden 
des GefaBcs wieder sammelt. (A. P. 1 899 017 vom 11/6. 1926, ausg. 28/2.1933.) H o r n .

m . Elektrotechnik.
J. Arthur Reavell, Moderner chemischer Betrieb. Vortrag uber neue elektr. 

Heiz- u. Trockenapp. der Firma K e s t n e r , London, u . iiber Problemo der elektr. 
Beheizung. (J. Soc. chom. Indl, Chem. & Ind. 52. Trans. 133—39. 19/5. 
1933.) _________________  R. K. Mu l l e r .

International General Electric Co. Inc., New York, und Allgemeine Elek- 
tricitats-Ges., Berlin, Eleklrischea Isoliermittel, das bei hohen Tempp. bestandig ist. 
Quarz in Form von Pulver, Kórncrn odor Fasern wird mit einem Glas gemischt, das 
einen F. ziwischen 1000—1200° besitzt u. dio Mischung unter einom Druck von 500 
bis 800 kg/qcm auf oino Temp. zwischen 600—700° erhitzt. Das Glas wird piast. u. 
vcrbindet die Tcilchen zu einer festen M. (E. P. 389 892 vom 12/10. 1931, ausg. 
20/4. 1933. D. Prior. 13/10. 1930.) G e is z l e r .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Eugen Mossgraber, 
Berlin-Lichterfeldo), Fliissigkeit geringer elektrischer Leitfahigkeit fu r  elektrische Apparale, 
insbesondero fiir Schalter, dad. gok., daB sie aus einem Organosol besteht, welches 
Metalle, Metalloide oder dereń leitendo Verbb. ais Kolloid enthalt. Ais Disporsionsmittel 
werden zweckmaBig hochsd. u. bei tiefer Temp. erstarronde organ. Fil., wie Kohlen- 
wasserstoffe oder Glykol, Glycerin, pflanzlicho oder tier. Ole verwcndet. Die Brennbar- 
keit des Dispersionsmittels kann durch Zusatz von Harnstoff oder Biuret bzw. dereń 
Kondonsate horabgesetzt werden oder behoben werden. Zur Erhohung der Haltbar- 
keit u. Anderung der Viscositat der Fl. kónnen Schutzkoll. zugesetzt werden, z. B. 
Kondensate, insbesondere des Hamstoffes m it Hesamethylentetramin, des Biurots 
oder EiweiBstoffe, ferner Starko fiir sich odor in Verb. mit anderen Schutzkoll. oder 
ein Kondensationsprod. des Hamstoffes mit Acetaldehyd oder Paraldehyd oder 
schlieBlich Kondensationsprodd. der Aminofettsauren oder Polypoptide oder dereń 
Metallverbb. — Die Verwendung der Fl. gemaB dem Patent ha t den Vorteil, daB der 
Grad ihrer Leitfahigkeit bzw. ihr elektr. Widerstand in weiten Grenzen willkiirlich 
bemessen bzw. geandert werden kann, daB sie sich ferner m it verschiedenem spezif. 
Gewicht herstellen laBt, so daB Schichten yerschiedener Leitfahigkeit aufeinander 
gelagert w’erden kónnen. (D. R. P. 581416 KI. 2 1  o vom 1/6. 1930, ausg. 27/7. 
1933.) H e in r ic h s .

Niimberger Schraubenfabrik und Faęondreherei, Niirnborg, Verfahren zur 
Hcrstellung drahtloser elektrischer Widerstande, bei welchen eine schwach leitende Schicht 
auf einen Isoliertrager, insbesondere aus keram. Materiał, aufgebracht ist u. ein Teil 
der Widerstandsschicht durch Ausschleifen entfemt wird, dad. gek., daB zwischen der 
schwach leitenden Widerstandsschicht u. dem Isoliertrager eine kleb- u. bindefahige, 
elektr. nieht leitendo Schicht aufgebracht ist, dereń sonstige physikal. Eigg., ins- 
besondoro Ausdehnungskoeff. u. Hitzebostandigkeit, denjenigen der schwach leitenden 
Schicht entsprochon u. die lediglich zur Bindung der Widerstandsschicht auf dem 
keram. Korper dient. Durch das Arbeitsverf. tr itt  eine Yerbilligung der Herst. ein,
da das Auftragen der Nichtleiterschicht u. der Halbleiterschicht in einem Arbeits-
gang selbsttatig erfolgon kann. Dio Warmeabfuhr wird nieht beeintriiehtigt. (D. R. P. 
581350 KI. 21c vom 4/3. 1932, ausg. 26/7. 1933.) H e in r ic h s .

Globar Corp., Niagara Falls, New York, iibert. yon: John A. Boyer und Almer 
J. Thompson, Niagara Falls, Elektrischer Widerstand aus SiC. Zur Erzielung eines 
Baustoffes mit positivem Temp.-Koeff. des elektr. Widerstandes wird SiC mit hochstens 
l°/o Verunreinigungen in die gewiinschte Form gepreBt u. durch Erhitzen auf hohe 
Tempp. rekrystallisiert. Dio Roinigung des Ausgangsstoffes geschieht durch Behand- 
lung mit Saure, yorzugsweise H2S04 u. dann mit Alkalilauge, yorzugsweise NaOH.



Zur Horst. des Formlingcs aus dcm b o  gcreinigton Prod., setzt man der M. ein Bindc- 
m i t t e l ,  wio Natriumsilicat, zu, das boi der Rekrystallisation vcrdampft. Da dio Leit- 
ffthigkcit des WidorsUnde# m it steigender Temp. B i n k t ,  kann eino Oberhitzung bei 
gloichblcibondor Spannung nicht eintreten. (A. P. 1914 939 vom 9/12. 1930, ausg. 
20/0. 1933.) Gk isz l k k .

Briglit Star Battery Co., New York, fibert. von: Harry M. Koretzky und 
Fredorick A. Keller, V. St. A., Trockenbalterie. Dio cinzclnen Zellen liegen waagcrccht 
in mohreron Roihcn (iborcinandcr in vonoinandor getronnten Abtcilungcn cincH Papp- 
kasterw. Zur Bcfestigung der Zellcn im K u h  ten legt man ihn auf dio Seite, b o  daB dio 
Zollon aufreoht Htohon u. gioBt auf otwa 120° erhitztcn S in einer Bolchcn Menge cin, 
daB dio Zollon oben in dio Fl. ointauchon. Der S crBtarrt infolgo soiner geringen spez. 
Wilrtno Bchnoll, ohno oinon sch/tdigonden KinfluB auf dio Flillung der Zollon auszutiben. 
Zur Bldg. einer DcckBcbicht. gicBt man hierauf nochmals fl. 8 , der aber auf niedrigero 
Tempp. orhitzt ist, auf dio Zollon. Infolgc Boiner Ziihfl. Iftuft dor S nicht zwischcn den 
Zollon durch, Bondem crBtarrt an der Oberfliicho. Dio Batterio, dio bcHondors ala 
Anodonbfttterlo gccignot ist, besitzt geringores Gewicht, ais dio Ublichen mit Tccr 
ausgogoBHenon Battorion. AuBordcm wird dic Hcrstellungszoit abgokfirzt, weil das 
Fllllmaterial gphnollcr abkUhlt. (A. P. 1915 575 vom 19/11. 1926, ausg. 27/C. 
1933.) G k is z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-SicmongstŚdt (Erfindcr: Emil Duhme, 
Borlin-Sicraensgtadt), Vcrfahren zur Ilerełellung von Kwpferozydulplatten, insbcsonderc 
fiir  photoelclcłrigche Zimclee, boi wolohem eino Kupferplatto b o  lango auf etwa 1000° 
orhitzt wird, bis dic Kupferseelo vcrBchwundcn ist, dad. gck., daB dio Platto einer mchr- 
stilndigcn Nachcrhitzung bei einer Temp. von 1060—1100° ausgcsctzt wird. — Beim 
Erhitzen der Platto geht der UmwandlungHprozeB b o  vor sich, daB er immor woitor von 
auBen nach innen cindringt, bis dio boiden Kupferoxydulschichten in der Mitto zu- 
samincnstoBon. Sio sind jedoch dann noch nicht voreinigt. Erst nach einer weiteren 
Erhitzung boi Tempp. zwischen etwa 1060—1100° u. oinor Dauer yon etwa 2 Stdn. 
yorschmclzcn dio boiden Sohichtcn. (D. R. P. 580 795 KI. 21 g vom 25/4. 1930, ausg. 
15/7. 1933.) H e in r ic h s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Bcrlin-Siomonsstadt (Erfindcr: Ferdinand Waibel, 
Borlin-Siomonsatadt), Vcrfahrcn zur Bcliandlumj ton kompakten Kupferozydulkor-pern, 
dad. gck., daB das Kupferoxydul zur Erzielung hoher olektr. Leitfiihigkcit nach Er
hitzung auf Tempp. zwischen otwa 300° u. 660° abgesehreckt wird. Durch das Vcrf. 
golingt os, boi geeignoter Bcmcssung der Temp. u. genugend langem Erhitzen den
Widorstand erhoblicli herabzusetzen. Dio besten Werto werdon durch eino Warmc-
l>chandlung bei otwa 535° orhalten. Werden dio so behandolten Kupferoxydulkórpcr 
mit Elektrodon vorsohen, so liofern sio lichtelektr. Zollcn, Gleichrichter u. Thermo- 
olcmento von besonders geringem inneron Widcrstand. Nach dcm Abschrccken erfolgt 
zwcckmiiBig noch eine Saureiitzung ohno Erhiihung der Temp., um auf dic gcatzte 
FJacho soleho Elcktroden aufzubringen, dio gegenUber dem Kupferoxydul eino uni- 
jwlare Sporrwrkg. zoigen. (D. R. P. 581159 KI. 21 g vom 13/2. 1931, ausg. 22/7. 
1933.) H e in r ic h s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin (Erfindcr: Carl Braband, Berlin), 
Vcrfahrcn zum Enlgascn von mehranodigen Metalldampfgleichrichtcm, dio nur den n. 
Bctriobsverha.ltni.s8en cntsprcchend bemessene Anodcriaurchfuhrungen besitzen, mittels 
Strombelastung in der Vorwartsrichtung, dad. gck., daB man durch dio Anoden einen 
Strom soleher Kuryenform flieBen liiBt, fiir don das Verhaltnis von arithmet. zu effek- 
tivem Mittelwert mindestens 10% gróBer ist ais fur den n. Betriebsstrom bei gleicher 
Anzahl von gleichzeitig bclastbaren Anodon. Es wird dazu die Kuryenform z. B. durch 
eingeschalteto uberdimensionierto Anodendrosselspulen zur VergroBerung der t)ber- 
lappung oder durch Parallelschalten yon Anoden zur Herabsetzung der Phasenzahl 
yerbessert, oder es wTerden dio Anoden mit Gleichstrom sta tt mit Wechselstrom belastet.
— Dio MaBnahmo soli eine zu starko Erwiirmung der Anodendurchfiihrungen yer- 
hindern. (D. R. P. 580 725 KI. 21 g vom 28/6. 1930, ausg. 15/7. 1933.) H e in r ic h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Massekem. Zur Steigerung 
der Permeabilitat u. Verringerung der Wirbelstromverluste wird das mit eincin 
Isolierstoff nach dem Hauptpatent gomischte, magnet. Pulyer, das yorzugswoiso aus 
einem Carbonyl hergestellt wird, auf eine Temp. zwischen 100 u. 180° erhitzt. An 
Stelle der im Hauptpatent yorgeschlagencn Isolierstoffe (Harnstoff oder seino Deriw. 
u. Formaldehyd oder Pech oder Montanwachs) konnen auch die gewóhnlichen Isolier-

1734 II,m- E lektrotechnik. 1033, U.
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mittel, wie G um m iharz, H arze oder cellulosehaltige Stoffe, yerw endet werden. (P. P. 
42071 T o m  13/7. 1932, ausg. 19/5. 1933. D. P rio rr. 26/11. u. 15/12. 1931. Zus. zu
F. P. 671 727; C. 1930. I. 2138.) Ge is z l e r .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Earle E. Schu- 
macher, Maplewood, und William C. Ellis, Malveme, V. St. A., Herstellung von 
Pulvem aus magnctisch.cn Le/jierungen fiir Massekeme. Magnet. Legierungen aus Fo 
u. Ni oder Co oder allen drei Elemcnten u. einem weiteren, die Zerkleinerbarkeit 
herabsetzenden Stoff, besonders Mn, Cr, Mo, W oder Si werden in zerkleinerungs- 
fahiger Form crbalten, indem man dic gepulverten Fe-Ni, Fe-Co oder Fe-Ni-Co-Legie- 
rungen mit dem gopulvcrten Zusatzstoff mischt u. die Misehung auf eine Temp. er
hitzt, bei der eine Diffusion der Bestandteile ohne Schmelzung eintritt. Der erhaltene 
Sinterkórper liiCt sich leicht pulyern. (A. P. 1915 386 vom 16/4. 1932, ausg. 27/6. 
1933.) _________________  G e is z l e r .

John H. Morecrott, E le c tro n  tu b es an d  th e ir  ap p lica tion . L on d o n : C hapm an & H a ll 1933. 8°.
28 s. not.

IY. Wasser. Abwasser.
Robert Newton Clark, Flockung des Wassers mii Eisenchlorid. 60%ig- FeCl3 

erwies sich in 2 Fiillcn ais wirksamer u. wirtschaftlicher ais Aluminiumsulfat. (Publ. 
Works 64. Nr. 7. 22. Juli 1933.) Ma n z .

A. P. Black, Owen Rice und Edward Bartow, Flockcnhildung durch Aluminium
sulfat. (Vgl. C. 1928. I. 1216.) Dio zur Flockenbldg. mit yerschiedenen Mengen 
A12(S04)3 (25— 125-10—°) in 2 1 W. erforderliche Zeit wird in Abhangigkeit vom pa 
bestimmt unter Anwendung isohydr. Indioatoren; das Optimum der Flockungszeit 
liegt bei pn 7,40, mit steigender Al2(S04)3-Menge (25—250-10-6 ) dchnt sich der pn- 
Bereich der Mindestzeit auf 5,0—7,4 aus. Aueh Na2S04-Zusatz bewirkt eine Ausdehnung 
des pn-Bereiches nach der sauren Seite, dagegen zeigt NaCl-Zusatz unterhalb pn 6,5 
eine nur geringe Wrkg., er ergibt eine kleine Vcrschiebung nach der alkal. Seite. Vff. 
berichten iiber W.-Reinigungsverss. in gróCerem MaBstabe u. zeigen, daB diese nur 
dann mit den Laboratoriumsverss. vergleichbare Ergebnisse liefern, wenn bei letzteren 
fiir geniigende Riihrung gesorgt wird. (Ind. Engng. Chem. 25. 811—15. Juli 1933. 
Gainc8ville, Fla. u. Iowa City, la., U niw .) R. K. Mu l l e r .

Robert Strauss, Dicheutigen Vcrfahren zur Sterilisicrung von Wasser. Erlauterung 
der bekannten Entkeimungsverff. durch Cl, Cl-Verbb., Ozon, Katadyn, ultrayiolette 
Strahlcn. (Umschau Wiss. Techn. 37. 614—17. 5/8. 1933.) M a NZ.

H. W. Loewe, Keimfrcics Wasser durch Katadyn. Es werden die bekannten 
Grundlagen der Katadynisierung des Trinkwassers besprochen. (Allg. ósterr. Chemiker- 
u. Techniker-Ztg. 51. 81—82. 1/8. 1933.) M a n z .

H. W. Streeter, Keimanderungen im gechlorten Reinwasser. Vergleichende Unters. 
iiber den EinfluB von Temp. u. Zeit auf den Keimgeh. gechlorten W. Unter Winter- 
bedingungen (4,4°) yerlauft die Sterilisation ctwas langsamer, es tr itt aber innerhalb
9 Tagen kein nachtragliches Keimwachstum ein. Unter Sommerbedingungen (23,9°) 
fallt dio Keimzahl zuniichst rascher, sobald da3 llest-Cl aber unter 0,1 mg/l gefallcn ist, 
erfolgt eine schon bei 0,05 mg/l Rcst-Cl erheblicho Keimyermehrung. Mit steigendem 
Cl-Zusatz fallt die nach dor Chlorung beobachtete niedrigsto Keimzahl, es wird das 
nachtraglicho Wachstum vcrzogcrt u. yermindert. Ob mit der Agarkeimzahl (37°) 
eino Steigcrung des Colititers parallel geht, ist noch nicht klargestellt. (Publ. Works 64. 
Nr. 7. 19—21. Juli 1933. U. S. Publ. Health Scrvice.) Ma n z .

Edward P. Sehinman und S. B. Applebaum, Ungewdhnliche Losung eines 
Wasserrcinigungsproblems. Weiches Teichwasser einer Seidenfabrik wird nach geringem 
Zusatz von Aluminiumsulfat u. Soda bei pn — 6 ,6  in geschlossenen Filtem gcklart, zur 
Entfernung starken, im Fabrikat sterenden Algengeruchs ubor gekómte aktivierte Kohle 
gefiltert, mitZeolith enthartet u. zur Verhinderung von Korrosionen mit Natriumsilicat 
behandelt. (Text. Wid. 83.1096—97. Juni 1933. New York, The Permutit Co.) M a n z .

A. Frederking, Kesselsteingegenmittel. Polemik gegen N il g e s  (C. 1933.1 .1182). 
(Z. Spiritusind. 56. 28. 1933.) Ma n z .

H. Nilges, Kesselsteingegenmittel. (Vgl. vorst. Ref.) Erwiderung. (Z. Spmtus-
ind. 56. 160—61. 1933.) Manz-

James R. Rumsey, Die Nutzbarmachung der Nebcnprodukte der Abwasscr- 
bescitigung. Bericht iiber die Yerwertung von Śclilamm ais Brennstoff, Dungemittel,
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auch fiir eigcnen Gartcnbetriob, u. von Faulgas. (Water Works Sewerage 80. 241—45. 
Ju li 1933. Grand Rapids, Mich.) M a n z .

W. B. Walraven, Krafterzeugung aus Faulgas in Springficld, Jll. Der taglichc 
Faulgasanfall von ca. 120 obm m it einem unteren Heizwert von 5455 kcal je ebm 
wird fiir don Antrieb eines Geblases u. die Heizung des Faulraumes verwendet. (Water 
Works Sewerago 80. 151—56. Mai 1933. Springficld, 111.) M a n Z.

Pante S. Tutunzitsch, Spezifische Leitfahigkeit von Sarn- und Makischimsser. 
Dio Verss. bestatigen dio Yerwendbarkeit der Methode der elektr. Leitfiihigkeitsbest. 
fiir dio Kontrollo der Trockenruckstande. (Buli. Soc. Chim. Yougoslavie 3. 33—42.
1932. Belgrad.) SCHÓNFELD.

Janos Siegler, Die Anwendung des Interferomcters le i den Brunnenwassemnter-
suchungen. (Magyar orrosi Archivum 34. 224—29. 1933. Debrecen [Ungarn], Hygien. 
Inst. d. Univ.) S a il e r .

L. W. Winkler, Annaherungsverfahren zur Schwefelsaurebestimmung in Trink- 
icasser. Die Genauigkeit des vom Vf. angogebenon Naherungsverf. (Ygl.Z.angew.Chem. 
33 [1920] 311) kann durch Anpassung des Saurezusatzes (1,0 oder 2,5 oder 5,0 ccm 
10°/oig. HC1 zu 10 ccm W. u. 5 ccm BaCl2-Lsg;), so daB Trubung innerhalb 5—15 Sek. 
eintritt, auf ±  10°/o bei einem SO^-Geh. von 10 bis 100 mg/l gesteigert werden. (Phar- 
maz. Zentralhalle Deutschlands 74. 319—20. 25/5. 1933. Budapest.) M a n z .

Ralph C. Dunkelberg, Fort Wayne, Indiana, Entharten von Wasser mittels basen
austauschender Stoffe, die mit NaCl-Lsg. regeneriert worden. Dio Yorr. u. die Wirkungs- 
weiso derselben sind an Hand einer Abb. beschrioben. (A. P. 1 905 221 vom 14/8.1929, 
ausg. 25/4.1933.) M . F. M u l l e r .

Trupar Mfg. Co., iibert. von: Lynn G. Lindsay, Dayton, Ohio, Entharten von 
Wasser mittels basenaustauschender Stoffe. Das Kegulieren des Durchloitens bzw. 
Enthartens, Regenerieren des Enthartungsmittels, Auswaschen u. Umleiten der FU. 
geschieht auf elektr. Wege. Mehrere Abb. erlautem die Vorr. (A. P. 1 905 726 vom 1/4.
1929, ausg. 25/4. 1933.) M. F. M u l l e r .

Richard E. Wagner, Rockaway Park, N. Y., Entharten von Wasser mittels basen
austauschender Stoffe, dio mit Salzlsg. regeneriert worden. Mehrere Abb. erlautem dio 
Vorr. u. ihre Wirkungsweise. (A. P. 1911412 Yom 13/6. 1930, ausg. 30/5.
1933.) M . F i  M u l l e r .  

Permutit Co., New York, iibert. Y o n : Eugene Staegemann, Allendale, N. J.,
Entharten von TFasser mittels basenaustauschender Stoffe, dio m it Kochsalzlsg. regone- 
riert werden. Dabei wird selbsttatig der Zu- u. Ablauf des W. etc., sowie dio Um- 
schaltung der FU. goregclt. Mehrere Zeiehnungen erlautem den Gang des Verf. u. die 
Vorr. (A. P. 1914 333 vom 25/4. 1931, ausg. 13/6. 1933.) M. F. M u l l e r .

F. W. Brackett & Co. Ltd. und Reginald Humphrey Lee Pennell, England, 
Verfahren und Vorrichlung zum Entharten ton Wasser, wobei die Enthartungsstoffe in 
fester Pulverform eingebracht werden. Dazu eino Abb. (F. P. 742 927 vom 17/9. 1932, 
ausg. 20/3. 1933. E. Prior. 29/9. 1931.) M . F. M u l l e r .

Maurice Jean Pierre Fredoux, Pierre Abdon Antoine Chalono dit Monner- 
ville, Jean Baptiste fidouard Coudert und Jean Gedćon Marie Coudert, Frankreich, 
Behalidlung und Reinigung von Trinkwasser. Das W. wird mit CuS04 behandelt, wo- 
dureh der Geruch u. Geschmack verbessert wird, u. die Mikroorganismen zorstórt 
werden. Darauf tvird das W. iiber Eisenspane etc. geleitet, um die Cu-Ionen n-ieder 
abzusclieiden. (F. P. 745 964 vom 19/11. 1932, ausg. 20/5. 1933.) M . F. M u l l e r .

Wallace & Tiernan Co., Inc., Bellerille, N. J., iibert. von: Gerald D. Peet, 
Montclair, N. J ., Sterilisieren von Wasser mit Chlorgas. Aus dem Hauptstrom des W. 
wird ein Nebonarm abgeleitet, der zunachst mit Cl2 gesatt. u. dann in den Hauptarm 
zuruckgoleitot wird. Dio Menge des abgeleitetcn W. u. des zugefuhrten Ghlors wird 
durch den Wasserdurchsatz geregelt (Zeichnung). (A. P. 1 912 334 vom 29/5. 1929, 
ausg. 30/5. 1933.) M. F. M u l l e r .

Oesterreichisch-Ungarische Baugesellschaft m. b. H. Nachf. Ernst Steinhard, 
Wien, Verfahren und Vorriclitung zur Abwasserreinigung in dreikammerigen Klar- 
raumen. Das Yerf. ist dad. gek., daC die von obon nach unten geriehteto Fluflbewegung 
des Abwassers im Schwimmstoffabscheider in eine von unten nach oben gerichtete 
FluCbewegung im Absitzraum umgekehrt wird. 3 weitere Anspriiche betreffen die Vorr. 
(Zeichnung). (Oe. P. 133620 vom 10/2. 1932, ausg. 10/6. 1933. D. Prior. 14/7. 
1931.) M . F. M u l l e r .
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Koppers Co. of Delaware, iibert. von: James W. Schwab und Earl E. Butter- 
worth, Gulf, Texas, Reinigen von Sulfide entlialtendem Abwasser mittels Durchliiftung 
in abgokiirzter Zeit in Ggw. yon CuS04- u. N iS04-Ionen unter Rcgulierung der Wasser- 
6toffionenkonz. durch Zugabe von H 2S04 oder Ca(OH)2, z. B. auf einen pH-Wert 4—5. 
Die Sulfide gehen dabei in H2S iiber, der leieht dureh Luftung entfemt wird. (A. P. 
1 908545 vom 6/11. 1928, ausg. 9/5.1933.) M. F. M u l l e r .

V. Anorganische Industrie.
Albert Hloch, Die Erzeugung von gasformigem Sauerstoff aus Sauerstoffaklivsalzen. 

(Vgl. C. 1933. I. 2854.) TJberblick iiber die neueren, liauptsachlieh fiir den Klein- 
yerbraueh an O, bestimmten Verff. (Chemiker-Ztg. 57. 553—54. 15/7.1933.) R. K. Mu.

Bruno Waeser, Der lieutige Stand der Schwefelsaureerzeugung nach dem Kammer- 
verfahren. (Russ.-dtsch. Naehr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki 
i Techniki] 1932. Nr. 7. 3—10.) S c h o n f e l d .

E. Beri und K. Winnacker, Beitrage zur Kenntnis des Bleikammerrerfahrens.
IV. Speklrographische Messungen. (III. ygl. C. 1933. I. 2380.) Die dureh Einw. yon 
NO auf H 2S04 unter Druck entstehende yiolette Verb. (C. 1932. II . 3453) wird spektro
skop. untersueht. Das durch photometr. Auswertung der Schwarzungskuryen fest- 
gestellte Maximum der Transparenz liegt stets bei einer Wellenlange yon 406 m/i, 
die Liehtdurehlassigkeit fallt naeh Rot sehr flach, nach Blau sehr steil ab. Lsgg. yon 
S05NH in 40°/oig. H2S04 sowie Lsgg. von reinem N20 3 in W. zeigen Blaufarbung mit 
einer maximalen Transparenz bei 476 m/i bzw. zwischen 474—482 m/i. Die Darst. 
des NO (aus FeS0 4 +  HC1 u. N aN 02), seino Oxydation m it trockenem 0 2 zu N20 4, 
dessen Red. mit NO zu N20 3 u. dio Analyse dor Prodd. wird beschrieben; N20 3 wird zur 
Analyse boi—50° in reinemToluol gel., mit einer volumetr. gemessenen02-Menge zuN 20 4 
oxydiert, das gesamte N 20 4 m it alkal. H 20 2 zu N itrat oxydiert u. naeh D e v a r d a  be
stimmt, es ergibt sieh ein N20 3-Geh. von 93,7—94,4°/0. —- Die bei Tempp. um —50° vor- 
genommenen Absorptionsmessungen an Stiekoxyden ergeben folgendes: N20 3, in Toluol 
gel., zeigt starkę Liehtdurehlassigkeit zwischen 450 u. 530 m/t, Maximum im Mittel bei 
475 m/t. Bei Temp.-Erhóhung auf +18° wird eine wesentliche Verbreiterung der Trans
parenz beobachtet, dasMaximum liegt bei 504—508m/i. DurchHintereinanderschaltung 
von tiefgekiihltem N20 3 (—48°) u. gelbbraunem N 0 2 ( +  18,6°) kann gezeigt werden, daB 
die Griinfarbung eine bloBe Farbmischung darstellt, Maximum 489—495 m/t. Die Licht- 
absorption von N20 4 wachst mit steigender Temp. (2—25°) in gleichem MaBe wie die 
Dissoziation des N20 4 in 2 N 02. — Aus der Zusammenstellung der MeBergebnisse 
ist ersichtlich, daB die blaue Farbung des Hydrolyseprod. yon S 06NH von derjenigen 
der yioletten Saure, die aus NO u. H 2S04 unter Druck entsteht, grundverscliieden, 
dagegen m it der tiefen Blaufarbung des N20 3 bei tiefen Tempp. yollkommen ident. 
ist. Man kann also m it HANTZSCH u . B e r g e r  (C. 1930. II. 2112) annehmen, daB in 
Lsgg., die viel N20 3 enthalten, das Gleichgewicht 2 H N 02 N20 3 +  H20  stark nach 
der rechten Seite yerschoben ist. Andererseits bestatigen die Absorptionsmessungen, 
daB die Bldg. der yioletten Saure unabhangig yon der Ggw. hóherer Stiekoxydo erfolgt. 
(Z. anorg. allg. Chem. 212. 113—33. 27/5. 1933. Darmstadt, T. H., Chem.-techn. u. 
elektrochem. Inst.) R- K. M u l l e r .

G. Fester und F. Bertuzzi, Calciumarseniat. Bei Kuhlung auf 25—30°, Vermeidung 
von Clj-Entw. u. Einhaltung der richtigen Aciditat kann die Oxydation yon As20 3 
zu H8As04 m it Ca(OCl)2 bzw. Ca(OH)2 u. Cl2 in kurzer Zeit durchgefuhrt werden. Vff. 
geben klare, durch Chlorieren von Kalkmilch erhaltene Bleichlauge der Celluloscindustrio 
unter Riihren u. Kiihlen allmahlich zu dem in wenig W. suspendierten As20 3, oder leiten 
Cl2 in eine Jlischung von Asj,03 u. Kalkmilch. Dieselbe Methode kann auch zur Herst. 
anderer Arseniate, z. B. angewandt werden. Die erhaltene Lsg. von
Ca3(As0 4)2 kann leicht auf ein Endprod. mit bestimmten Eigg. (As-Geh., spezif. Gewicht) 
weiter yerarbeitet werden. (Angew. Chem. 46. 477—78. 15/7. 1933. Santa Fe, Litoral- 
univ., Chem. Fak.) _________________  R- K. Mu l l e r .

Kate Wurster, Berlin-Zehlendorf (Erfinder: Albert Hloch, Berlin-Liehterfelde) 
Herstellung einer unter Warmeentwieklung Sauerstoff abgebenden Masse, 1. dad. gek., 
daB den 0 2 abgebenden Stoffen Asbest in Faserform zugesetzt wird. — 2. dad. gek., 
daB die Asbestfasem m it Oxyden, Hydroxyden oder Superoxyden der Alkalien u. Erd- 
alkalien mit Ausnahme von Mg impragniert werden. — 3. dad. gek., daB auf der der
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Substanz zuzusctzenden Asbestfaser Metalloxyde ais Katalysatoren niedergeschlagen 
werden. (D. R. P. 580 634 KI. 12i yom 10/6. 1928, ausg. 14/7. 1933.). D r e w s .

Alfred Rieche, Erlangen, Herstcllung ton halłbaren Wasserstoffperoxyda7ilagerungs- 
terbindungen, dad. gek., daB man H 20 2, gegebenenfalls in Ggw. yon W. oder Stabili- 
satoren oder beiden Mitteln, auf Harnstoffderiw. von Zuekem oder Harnstoff unter 
gleichzeitigem Zusatz von Harnstoffderiw. von Zuekem einwirken laBt u. gegebenen
falls das W. aus dem Rk.-Prod. entfernt. — Ais Hamstoffderiv. von Zueker ist Glucose- 
ureid genannt. Die Stabilitat kann durch Zusatz von Sauren oder sauren Salzen, sowie 
von Stabilisatoren, nie sie zur Haltbarmachung yon wss. H 20 2-Lsgg. yerwendet werden, 
weiterhin erhoht werden. Erwahrit sind: Citronensaure, Barbitursiiure u. Vcrbb. mit 
iitherartig gobundenem 0 2. ZweekmaBig kónnen auch noch geschmaekverbcssernde 
Stoffe, wie Pfefferminzol, zugesetzt werden. (Hierzu vgl. D. R. P. 576962; C. 1933. 
I I . 426.) (D. R. P. 580 710 KI. 12i vom 12/12. 1931, ausg. 14/7. 1933.) D r e w s .

M etallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girsewald 
und Erich Stahl, Frankfurt a. M.), Herstcllung ton Sulfaten durch Oxydation yon 
SO, unter Zufuhr von basenbildenden Stoffen u./oder von Verbb. des S 0 2 gemaB
D. R. P. 571494, 1. dad. gek., daB zur Oxydation 0 2 oder ein an 0 2 angereichertes 
Gasgemiseh angewendet wird, das bei techn. Verff. ais Nebenprod. unter Druck an- 
fallt, u. zwar allein oder im Gemisch m it Luft oder einem sonstigen 0 2-haltigen Gas. —
2. dad. gek., daB eine notwendig werdende Druckyerminderung des 0 2 oder des 0 2- 
haltigen Gases vor seiner Einfuhrung in den OxydationsprozeB in an sich bekannter 
Weise in einer Expansionskraftmasehine unter Arbeitsleistung durchgefiihrt wird. —
3. dad. gek., daB ais basenliefernde Zusatzstoffe geeignete Phosphate, ivic sekundaro 
oder tertiare Alkaliphosphate, yerwendet werden, die unter Bindung der in der Rk.-Fl. 
auftretenden Siiure Sulfatbldg. ermoglichen, wobei sie selbst in primare u. sekundare 
Phosphate ubergehen, die nach Absclieidung der Sulfate ais Nebenprodd. anfallen. —
4. dad. gek., daB der Yorteilungsgrad u. dio Einfulirungsgeschwindigkeit des Oxydations-
gases so geregelt wird, daB die FI. mindestens zum Teil, vorzugsweise zum groBeren 
Teil, in Scliaum yerwandelt wird. (D. R. P. 580 124 KI. 12k vom 8 /8 . 1931, ausg. 
6/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 571 494; C. 1933. I. 4507.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Soli, 
Leyerkusen), Entkieselung ton technischcr Flu/Ssaure durch Ausfallen der KieselfluB- 
saure ais Alkalisilicofluorid, dad. gek., daB man Alkalisalze in fester oder gel. Form 
in aquivalenten Mengen gleichzeitig m it der kieselsaurehaltigen FluBsaure in einen 
fertigen Ansatzrest, in entkieselte FluBsaure oder auch in yorgelegtes W. eintragfc. 
(Hierzu vgl. F. P. 708139; C. 1931. II. 1734.) (D. R. P. 580 062 KI. 12i yom 15/6.
1929, ausg. 5/7. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Soli, 
Leyerkusen), Gewinnung technisch kieselsaurefreier Flupsaure aus kieselsdurehalliger 
FluBsaure m it einem FluBsauregeh., der hóchstens gleich dem des konstant sd. Ge- 
misches von W. u. HF ist, dad. gek., daB kieselsaurefreie HF so lange abdest. wird, 
bis SiF, in die D am pfe iiberzugehen beginnt. (Hierzu vgl. A. P. 1903408; C. 1933.
II. 263.) (D. R. P. 580 633 KI. 12i yom 11/10. 1930, ausg. 14/7. 1933.) D r e w s .

Elektrochemische Fabriken G. m. b. H ., Westeregeln, Hcrstellung ton kiesd- 
flupsaurcn Salzen in Abanderung des Verf. gemaB D. R. P. 553376, wobei unl. Fluorid, 
SiF4 u. Metallchlorid in Ggw. geringer Sauremengen, gegebenenfalls unter Druck 
u./oder in der Hitze, umgesetzt werden, 1. dad. gek., daB lediglich die Ausgangsstoffe 
ohne Saurezugabe zur Einw. gebracht werden. — 2. gek. durch die Verwendung 
anderer 1. Salze an Stelle von Metallehloriden. — 3. dad. gek., daB an Stelle yon SiF4 
ein anderes Fluorid eines komplexe F-Verbb. liefernden Elementes benutzt wird. 
(D. R. P. 580 280 KI. 12i vom 17/8. 1924, ausg. 8/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 553 376;
C. 1932. II. 2503.) D r e w s .

Elektrochemische Fabriken G. m. b. H ., Westeregeln, Herstcllung ton kiesel- 
fluorwasserstoffsauren Salzen gemaB D. R. P. 553376 durch Umsetzung yon SiF4 mit 
Metallchlorid u. unl. Fluorid in Ggw. geringer Mengen Saure, gegebenenfalls in der 
Warme u./oder unter Anwendung von tlberdmck, 1 . dad. gek., daB ein oder mehrerc 
katalyt. wirkende Salze zugesetzt werden, die bei der Rk. nicht entstehen u. sich mit 
den Rk.-Komponenten nicht umsetzen. — 2. gek. durch die Verwendung yon Salzen 
der Erdalkalien, insbesondere des Mg, der Erden bzw. seltenen Erden (des Th, Be, 
Ce, La) oder der Schwermetalle (des Ćr, Bi, Sn) ais Katalysatoren. — 3. gek. durch 
die Yerwendung yon MgCl2 ais Katalysator. — 4. gek. durch die Verwendung anderer
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I. Salzo an Stelle von Metallchlorid ais Rk.-Komponenten. — 6 . gek. durch das 
Arbeiten ohne Kontaktsaure. — 6 . Erzeugung anderer komplexfluBsaurer Salze, dad. 
gek., daB an Stelle von SiF4 ein anderes Fluorid eines komplexc F-Yerbb. liefemden 
Elementes verwandt wird. — 7. dad. gek., daB an Stelle des Fluorids eines komplexe 
F-Vcrbb. liefemden Elementes sein dem Fluorid entsprechendes Oxyd u. gleichzeitig 
entsprechende Mengen einer Silure ais Rk.-Komponenten benutzt worden. (D. R. P. 
580 365 KI. 12i vom 10/7. 1926, ausg. 10/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 553 376; C. 1932.
II. 2503.) D r e w s .

Elektrochemische Fabriken G. m. b. H ., Westeregeln, Herstellung von kiesel- 
fluorwasserstoffsauren Salzen gemiiB D. R. P. 553376 durch Umsetzung von SiF,, m it 
Metallchlorid u. unl. Fluorid in Ggw. geringer Mengen Saure, gegebenenfalls in der 
Warmc u./oder bei Anwendung von Oberdruck, 1. dad. gek., daB dic Umsetzung in 
starker Lsg. des sich bei der Rk. bildenden 1. Salzcs oder eines anderen 1. Salzes vor- 
genommen wird, das sich mit den im Rk.-GefaB befindlichen Stoffen nicht umsetzt.
— 2. gek. durch das Arbeiten mit konz. CaCI2-Lsg. u. m it Salzsaure ais Kontaktsaure.
— 3. gek. durch dio Verwendung anderer 1. Salze an Stelle von Metallcliloriden ais 
Rk.-Komponenten. — 4. dad. gek., daB an Stelle von SiF,, ein anderes Fluorid eines 
komp!exe F-Verbb. liefernden Elementes benutzt wird. (D. R. P. 580 436 KI. 12i 
vom 22/8. 1926, ausg. 10/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 553 376; C. 1932. II. 2503.) D r e w s .

Lawaczeck G. m. b. H. in Liquidation, Berlin, Oewinnung von Ammoniak 
mittels Konlaklstoffen aus H2, der durch elektrolyt. Zers. in geschlossenen Druck- 
gefaBen unter erforderlicliem hohem Anfangsdruck gowonnen ist, u. aus fl. N2, 1 . dad. 
gek., daB die Synthesegasmischung gowonnen wird durch Yerdampfung des in fl. Form 
in die Anlage eingefuhrten N 2 in dem in der Syntheseanlage vorhandenen H 2. — 2. dad. 
gek., daB die Einfuhrung des fl. N 2 in die Anlage ermoglicht wird, indem das ihn ent- 
haltende GefaB mit deni Teil der Anlage, in welchem der hohe, elektrolyt. erzeugte 
Druck herrscht, yerbunden u. darauf unter Druck gesetzt wird. — 3. dad. gek., daB 
dio Einfuhrung des fl. N2 an einer solchen geeigneten Stelle dor Vorr. erfolgt, daB seino 
Verdampfungswarme sich zur Verfliissigung des entstandenen NH3 ausnutzon laBt. 
(D. R. P. 579 987 KI. 12k vom 13/3. 1925, ausg. 4/7. 1933.) D r e w s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, Yerfahren zur Durchfiihnmg che- 
mischer Reaktionen mil Ammoniak bei erhbhlen Temperaluren. Dic Oberflachen der 
MetallgefaBe, die zur Durchfiihrung der Rkk. dienen u. z. B. aus Nickel, Kobalt oder 
entsprechendcn Legierungen bestehen, sollen vor Korrosion gesschutzt worden. Sie 
werden zu diesom Zweck m it einer diinnen Schicht von Katalysatoren uberzogen, 
welche befiihigt sind, Ammoniak in seine Komponenten zu zerlcgen. Ais Katalysator 
dient z. B. Eisen, welches durch Red. von Eisenoxyd gowonnen ist. Der Katalysator 
kann sogenannte Promoters enthalten, z. B. Aluminiumoxyd, Magnesiumoxyd oder 
Zirkonoxyd. Gegebenenfalls kann vor dem Gebrauch der Katalysator einer Red. m it H a 
unterworfen werden. (E. P. 390 809 vom 7/10.1931, ausg. 11/5.1933. A. Prior. 
7/10. 1930.) H o r n .

Chemische Fabrik von Heyden A.-G., Radcbeul (Erfinder: Rudolf Zellmann 
und Richard Miiller, Radebeul), Herstellung von reinem Thorozalat aus Monazitsand, 
dad. gek., daB man die an sich bekannte Fallung von angereichertem Th-Phosphat 
durch Abstumpfung der schwefelsauren AufschluBlsg. m it gobrannter Magnesia
1—3-mal wiederholt u. dann das Th-Oxalat ausfallt, wobci vor der jeweiligen 
Abtrennung der Phosphate von der Mutterlauge bis zur Erreichung des Lsg.-Gleich- 
gewichtes der Ansatz sehr gut durchgearbeitet wird. (D. R. P. 580 216 KI. 1 2 m vom 
23/6. 1932, ausg. 7/7. 1933.) D r e w s .

Fritz Best, Wolfonbuttel, Verfahren zur Oewinnung von Wólframsaure. Verf. 
zum Losen von W 0 3 aus Wolframerzen durch Behandlung der Erze mit HC1 oder HBr, 
dad. gek., daB das fein gemahlene Erz in oinom geschlossenen GefaB mit HC1 von einer
D. von 1,195 (15°) bei einer Temp. von 38—40° unter einem Druck von 40 cm Wasser- 
saule oder mit HBr von einer D. von 1,502 (15°) bei einer Temp. von 55—56° u. dem- 
selben Drucke behandelt wird u. daB wahrend des Łosens HCl-Gas bzw. HBr-Gas ein- 
geleitet wird. (D. R. P. 579 509 KI. 40a vom 11/12. 1930, ausg. 1/7. 1933. Zus. zu
D. R. P. 567 571; C. 1933. I. 3764.) G e is z l e r .

[russ.] Alexei Jakowlewitsch Luganski, D as H olium  u n d  die N atu rg ase . M oskau-Lcningrad- 
N ow ossib irsk : Gos. n au tsch .-tech n . gornojo isd . 1933. (87 S.) R b l. 2.50.
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un^rmmhfc dw #iwf*btj«b*»»k» Wity/, dśr 4uwb msebtedMW OkR«#te» nitiWum fWnnen- 
sfiftłijung <»iif organ, ParbHoffe m it v e m h im im m  A Iw irfiU tflm rfte to i. Ku m in i sich, 
(j«)J di*-. IfftHptwikg, », glcht)«ifpn Teil <l>̂  Hnektrums zu-
(/Ko!i|iri«li«» v»r.ti|nii inufl. in <l':in offefllwr lijd Alworptfon 'J»'r Kurlmtoffi)

Jluf u h rn v h b ito  '(‘fil fl*-̂  ninw Obi. n ln.Hv eeriny* WrUy. itn«. Dalmr lut 
snob von ilm' V^?wenduiif5 UV--ftt*orl/iP('sł«J«f Olaeer fiir Boł>iiii(eiiK^rięhdbeii kelno 
we«łnUI(ih« Wrkj/. Iifniiuhilieh ii«a Aiisbkfeheńs d^f duhinto aMy/mlsilItoi Waron m 
6iwfiit.«ii, (OlA«|jiii|iii, Jjnc, ] ] ,  l!),';- !)5, Juni I H iiu..

W. Ittthm, I m  Htnnd ik r  T tchn ik  in der H k h  rhł, tisgloł iw /m ir U an I/arnl ikr 
m ftf jm ttk h ttn  t-ltiwhiSniam Patenie, unter Im m lerer JierileMc/iUguny der deuttchen 
1‘atentwhri/ten. ObśwfofłUióJw ZusfttHBMfiwtelluitK der IaU;ntlit<irfttuF, (KuiwUtoffo
a a , ta i  «». .lunl J08.1. Aftflli0n .) W. W oi^K .

1‘. U. 1’ritiiHiill/ und J5, lUiry.or, H ttkuluny mul MifSbrwuch ik r  JJw.tchnung 
„l l a r ł g l i i i Ow „HitcU)" l»t (ilwnlUnl, eitidottUu defftilort, u. Iwzolclintst dio Hito- 
hlli'te des Olftge*i Vff, w#i#0n auf don MfObrauob <l‘ « W erte* „IfArto'.' liJn, dnu zur Iki- 
KolohnuDg vo» Fefltl(/,teiti obeni, IU-hImUjiiz, Soltitwlzb/trknslt lxmutzt wird, 8ie soblagon 
fłir (lun duroh Aboohreoken geliftrtoUi (il/iw dio Xk%*)lebrtttflg ..HtnrJ<̂ ęlłi«“. u. fiir dio durch 
VeroljO«ung mohrerer Olawoldtiliton yorfesUgten O ltor don Ausdruok (,V(irbundgkn“ 
vor. (GlintUiolm. Bor. 1 1 .106” 00, Juni 1038, Jejuw r (31#»work H c h o ti ' A O jon.) K<ji,i„ 

Katnabi BItO, Morlo Kadóno und Mototaro Miitnui, S fu tu n g  den tJmmmdlung*- 
punklM  um  Seewrul, l)ió «-//.Quiu7,uniwandluriK boi 676° wurdo thormoolcktr. vor. 
folj>t. (.1. 8oo, obfim, Ind., Jnpan [Huppl.] 30. 880B- 40Jt. Juni 108!), Tokyo, Unlv., 
Oollego of Toobnol, [Orig.i ongi,],) Soinwruituifl,

Boworsdorf, Orgmuche Vtnmrrinigungen Von IlauMoJfnimkn. Vorónroinlgwig6n 
organ. Natur aun dnr \invollHtAndlg(>n Vorwcnung pflnnx!icnor u. tldr. KOrjMłr bodingon 
orbbbllcbo Foł l̂gUoItHydrluiito bid Vorweni'dung golnbpr Sando ftlr Botem uhw. Naob 
Anhamh u. II ahukh wordon In olnom Gofftfl (060 dom Itdialt) mit oingoHcbliffonom 
(łlftHstopfon 180 ooirt doH zu uhtorHiiobonden SaridóH olngofUUt, mit 200 ccm olnor 3%if!. 
NaOH-t^j;. gut durohgosohtlttolt u. 21 Stdn. ntohon golannon, l)lo FArbun  ̂ dor ttbor- 
Htolmnden Latigo, dio von Golił bis Dunkolbmunrot gohoti kann. wird mit oinor Śtandardfl. 
vi'rgliohen. dio aus 2,6 ccm oinor 1^ .̂ aun 2% Gorbsfturo In 10o/oig. alkoh. Lh .̂ u. 
97,6 oom oinor 3%1k. NaOH horKonU'llt int. Allo FarbtOno, dio hcllor ais dioso Gorb- 
sllurolsg. sind, lasson auf olnon gut brauohbaren Sand sohlfoOon. (Tcor u. Bitumon 
31. 2-11. 10/7. 1988.) ___ _ CONSOI/ATI.

Erich Heinz, Hamburg, Olasflupmiltd. Das Verf. zur Horst. von farbloson odor 
gofftrbtcn, Ba u. B onthaltendon SdicatgllUcrn i«t dad. gok., daC man Ba u. B in Form 
oines Bariumborosilicata, zwookmftOlg gonulvert, dom Glasrobgomonge"zusetzt. Z. B. wird 
das Silioat Kegebonenfalls mit einem Gen. an Tonorde u. Aikaii ais FluBmittel benutzt. 
Event. werden noch Entfilrbungs- u. Oxydationsmittel, z. B. As20 3 u. K N 03, zugcsotzt.
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(D. R. P. 580 598 Ki. 32b vom 12/2. 1932, ausg. 13/7. 1933. E. P. 393907 vom 1 0 / 2 . 
1933, ausg. 6/7. J)- IMor- ! 1 /2. 1932.) ' M. F. M u lle r .

Britiiih Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: Philip Knoderer 
Devers, V, fit. A., Hf.rnuMun/j von O las von hoher JJruck- und BloPfeMigkeit aua 8 iO„ 
dom lU- ’1,5% J}sry)IiumÓxyd u. 0,6—2%  Aluminiumoxyd zugesetzt worden sind. 
(E. P. i m  899 vom 26/J. 1933, ausg. 6/7. 1933. A. Prior. 27/1. 1932.) M. F. M u lle r .

Blue Ridgo Glasa Corp., Iibert. von: Robert J. A. Ingouf, Kingsport, Tennessee, 
V. St. A,, JlnrMtllung vo,i DraMgUwlafdh. Auf zwei gegenl/iufigcn Tauchwaizen werden 
'/.mi dllnne (jjasschlchten erzcugt, zwischen dio das Drahtgewebc eingepreBt wird. 
Dabei wird dio ilu Gero Flfteho der Glasschiehten kiihler u. somit harter, u. die innere 
FlAcho noch woich gohalfcon, bo da Ci die ix;iden Jnnenfl&chen das Drahtgewebc auf- 
nehmon u. sich vcreinigen kdnnen. (A. P. 19 115 7 3  vom 20/9. 1930, ausg. 30/5. 
1933.) ' M. F. M u lle r .

Bluo Ridge Glass Corp., Iibert. von: Fred F. Shetterly, Kingsport, Tennessee, 
V. fit. A., HchUifen und Polieren von Olas auf einer Unterlage aus Soda-Zellstoff, der mit 
verd, HCI oder mit oinor anderen verd. Siiure befouchtet ist. Dadurch werden dio 
ntOronden Kinfilissc den Aikaiis im Zeiistoff auf dio polierto Oberfl&che vermieden. 
(A. P. 1 911587 vom 18/0. 1930, ausg. 30/5. 1933.) M. F. M u lle r .

Klinker- und Stcinzeugwerke Mertendori G. m. b. H., Mertendorf, Bz. Halle, 
Ve.rjahn.n tur Umwandlung w/n Quarz in Kiesolsiluremodifikationen von niedrigem 
ope/.if, Gowieht, wie Tridymit, durch Erhitzen in Ggw. von metali. Stoffen, dad. gek., 
<JaB ais metali, Stoffe die Metallo Cu, Sn, Sb, Pb, Cr, Mn, Ni, Co, ihro Legierungen oder 
Bilieido (z. B, Fcrrosilicium, Forromangan, Ferroclirom, Ferrozirkori) yerwendet worden 
u. dio Gemlscho in lichwach reduzierender AtmoHphilro bei Segerkegel 9—10 gebrannt 
worden. Nicht gccignet sind Al, Mg, Ca u. Alkalimetalle, (D. R. P. 579 900 KI. 80b 
vom 5/11. 1931, ausg. 3/7. 1933.) H e in r ic h s .

Pattillo Higgins, San Antonio, Toxas, V. St. A., Lcichle, porige, wasserdichle 
Tmerzcugniw,. Zwoi Tonsortcn von verschioden hohem F. werden gemischt u. ge- 
formt, Dor goformto Gegonstand wird soweit erhitzt, daB nur der eino Ton zum 
Schmclzen golangt. Diese Temp. wird so langc aufrochterhalten, bis dio geschmolzonen 
Tontoiio sich mit den ungCHchmolzonon zu oinom einheitlichen KOrper verbinden. 
(A. P. 1912  772 vom 0/10. 1930, ausg. 0/6. 1933.) H e in r ic h s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin.Siomensstadt, KeramiscJier Sloff. Nicht- 
plast. Motalloxydo, z. B. MgO, BeO, ZrOa, AlaOa, werdon boi einer Tomp. gebrannt, 
tjoi dor dio Krystailisation einsetzt. Das gebrannto Prod. wird dann auf eino Kom- 
grOBe von 2—16 /i vermahlen u. mit oiner verd. S&ure, z. B. HCI, angemischt. Dio 
.Mengo der zuzusotzondon Siluro richtet sich nach dom pH-Wert dor wss. Suspension 
den MetaIloxyds. Dio angofeuchtoto M. wird bis zur krUmeligon Konsistenz (etwa 
6®/0 Feuohtigkeit) gotrocknet u. ohne Anwendung eines Bindomittels in dic gowlinschte 
Form geprout. Um dio M. leicht aus der, yorzugsweiso aus einer yergttteton Cu-Bo- 
Lcgierung bestehenden Form ontfornen zu konnon, sotzt man ihr eine geringo Menge 
eines ziilifi. Oles zu. Dio bei Iiber 1600°, yorzugswoiso 1760°, gebrannto M. ist voU- 
kominon iiomogon u. dicht u. besitzt besondors guto olektr. Eigg. (F. P. 744 737 
vom 28/10. 1932, ausg. 26/4. 1933. D. Prior. 29/10. 1931.) G e is z le r .

Arthur Sprenger, Berlin, Verfahren zur Herstellung hochfeuerfesler Hausłoffe 
enlhallend die Ozyde des Chroms, Magnesiums, Aluminiums wid Siliciums, gem&B 
Patent 577 932, dad. gok., daB chromoxyd- u. roagnesiumoxydhaltige Stoffe in solchor 
Menge benutzt werdon, daB der Geh. an don Oxydon des Chroms u. Magnesiums zu- 
sammen 50°/0 u. mehr der erschmolzenen M. ausmacht, wobei dio Chromoxydmengo g  
Magnesiumoxydmongo u. eines der Oxydo auch im UborschuB vorhanden sein kann.
— Durch diese Abstimmung der Bcstandteilc soli dio M. an Feuerfestigkeit u. an 
Schlackenwiderstandsfilhigkeit gewinnon. (D. R. P. 580 491 Ki. 80b vom 10/11. 
1927, ausg. 12/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 577 932; C. 1933. II. 926.) H e in r ic h s .

E. Schwenk, Ulm, Donau, Verfahren zur Herstellung von Zemenl im Schachtofen, 
wobei das Gut aufoinandergcschichtet durch den Ofcn gefuhrt wird, dad. gek., daB 
calciumcarbonathaltiges Rohgut unter Vermeidung der Ausbildung einer besonderen 
Entsftuorungszono prakt. unmittclbar auf dio Sinterungstemp. erhitzt wird, insbesondere 
unter Verwondung von festem, fein gemahlenem Brennstoff, der in das Rohgut 
eingomiseht wird. — Es kann z. B. mit einer Staubflammo gearbeitet u. Vcr- 
brennungsluft von hOherem Druck ais bisher ilblich benutzt werdon. Infolgo der 
auBcrordentlichcn Feinteiligkeit des Brcnnstoffes, der starken PrcBluft sowie einer
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entsprechend sohnollen Ofenfiihrung werden so holie Tempp. erzielt, daB die Kohlen- 
saure, dio sich aus dem Carbonat abspaltet, dissoziiert. Eine langere Vorwiirmzone 
kann im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen vermieden werden. Da fcrner 
dio Entsiiuerungszonc ganzlieh in Fortfall kommt, kann der Schachtofen sehr niedrig 
gehalten werden. (D. R. P. 580 777 KI. 80c vom 21/8.1925, ausg. 15/7.1933.) H e i n i i .

Buderussche Eisenwerke, Wetzlar, Verfahren zum Schlemern von Asbestzement- 
rohren in sehnell umlaufenden Sehleuderformen durch schiehtweises Aufbringen der 
M., dad. gek., daB der diinnfl. aufgebrachto Zementbrei absatzweisc zugefuhrt u. jedo 
einzelne Schicht wahrend des Ablagerns fiir sich zum Entmisehcn gebrachfc wird, so 
daB das fortigo Rohr aus einzelnen, gesondert entmisehten Sehichten besteht. Dem 
Asbostzementgemiseh kann Talkum beigegeben werden oder auch ein dichtendes, 
wasserabweisendos Mittol, beispielsweise Kaliseifenlsg. — Beim Schleudern von Asbest- 
zementrohren is t es ein Naclitcil, daB infolgo der Fliehkraft das Rohr aufion haupt- 
sachlich aus dem spezif. schwereren Zement, innen aus Asbest besteht. Beim Verf. 
nach dom Patent erfolgt dieses Entmischen nicht durch den ganzen Quorschnitt, 
sondem in den einzelnen dunnen Schichten, so daB abwechseind einer fast reinen 
Zementsehicht eino stark mit Asbest angereicherte Schiclit folgt. Hierdurch sollen 
sich besonders guto Fcstigkeitscigg. ergeben. Ferner sorgen die zahlreiohen Schichten 
fast reinen Zementes fiir groBo Wasser- u. Gasdichtigkeit. (D. R. P. 581 573 KI. 80a 
vom 4/2. 1931, ausg. 29/7. 1933.) H e i n r i c h s .

Halbergerhiitte G. m. b. H., Brcbach, Saar, Verfahren zum Herstellen von 
Schleuderguphohlkorpern aus Asbcslzement in einer schraggelagerten Form, dad. gek., 
daB dio Neigung der Form gegen die waagerechte Ebeno entsprechend dcm Zustand 
des Asbestzementbreies derart gowiihlt wird, daB sich die M. in der Form beim Ein- 
fullon ohno Vorwendung besonderor Hilfsmittel gleichmaGig yertoilt. (D. R. P. 
581574 KI. 80a vom 18/2. 1931, ausg. 29/7. 1933.) H e i n r i c h s .

Siegfried Amberg, Schwerin, Feuerfeste Steine. Zement wird m it einem Ge- 
misch von Agar-Agar in W. u. Holzwollo vermischt, in Formen gegossen usw. (Tsche- 
chosl. P. 43 757 vom 31/1. 1931, ausg. 25/5. 1933.) S c h o n f e l d .

Torleif Sten, Grefsen, Schalldampfender, feuerfester Bausłein m it zwei Rillen 
zum Einlegen von Eisen o. dgl., wobei die innere M. aus Ton, Sagemehl, Wasserglas, 
Stroh u. Leimwasser besteht, gek. durch einen Zusatz von K-Bichromat, um eine 
mógliclist groBe Widorstandsfahigkeit gegen Feuchtigkcit zu erziolen. (N. P. 49 339 
voin 29/4. 1930, ausg. 28/9. 1931.) ' D r e w s .

Carl Alfeis, Hamburg, Gegen Feuchtigkeit isolierendes Baumaterial. Glasfaserstoff, 
Glaswolle, Glasfilz o. dgl. wird zunachst mit einer geringen Menge Bindemittel, z. B. 
Zement, vermischt, so daB dio Fasern miteinander verkittet werden, u. dann wird der 
Kórper mit einer wasserabweisenden M., z. B. Steinkohlenteer, Steinkohlonpech, 
Braunkohlenteer oder -teerpech, Petrolbitumen, Naturasphalt, hoheren Paraffinen oder 
Stearinpech gotrankt. (E. P. 393 270 vom 30/10. 1931, ausg. 29/6. 1933.) H e i n r i c h s .

Charlotte Giller, Mulheim-Rulir, Erzeugung poriger Massrn durch Behandlung 
von Schmelzgut, insbesondere. fliissiger Schlacke, mit Wasser. Die fl. Sehlacko u. das 
W. werden in oinandor angepaBten Mengen in zwanglaufig bewegte Einzelbehalter 
eingefiihrt, so daB in diesen die Schlacke unter Verdampfung des W. zu einer porigen 
M. abkiililt. Der WasserzufluB zu den einzelnen Behaltern kann leicht derart geregelt 
werden, daB bei restloser Yerdampfung des W. die Schlacke in den gewiinsckten Zu
stand der Schaumschlacke ubergefiihrt wird. (Oe. P. 133 891 vom 9/7. 1928, ausg. 
26/6. 1933. D. Prior. 19/7. 1927.) H e i n r i c h s .

[russ.] I. S. Schur. D ie G lastechn ik . L eitfad en  fiir d ie G lasfah rikation . 2. Aufl. Moskau-
L en in g rad : G osch im tech isdat 1933. (443 S.) R b l. 6.— .

VIL Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Untersuchungen uber die Bedeutung der 

Sulfate ais Dungemittel. (Vgl. C. 1933. I. 4018.) (Ann. agronom. 3. 165—70. Marz- 
April 1933.) W. S c h u l t z e .

A. W. Greenhill un d H . J. Page, Mitłeilung iiber die Verwendung einer Mischung 
von Sand und Calciumbentonit ais Wachstumsmedium bei Topfkulturen und Kidtur- 
versuche mit einem perennierenden Raygras. Eine Mischting von 6 %  Ca-Bentonit mit 
Sand eignet sieli gut zu Kultur\*erss. mit Grasern infolge der guten wasserhaltenden
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Kraffc. Sie ist frci von N u. P 20 5, prakt. frei von H 20 . (J. agric. Sci. 23. 329—34. 
Juli 1933.) G r i m m e .

A. Ritschl und H. Sleumer, Einflup verschieden hoher Nahrsloffgaben auf das 
Wachstum ton Unterlagsreben. Durch N- u. P-Zufuhr wird das SproB- u. Wurzelwachstum 
gefordert, wahrend Kali diescs nur wenig beeinfluBt; durch N wird ferner eine dichtere 
Belaubung erzielt. Durch sehr groBe Nahrstoffmengen wird zwar das Langenwachstum 
des Haupttriebes gehemmt, die Bldg. von Nebentrieben aber gefordert. (Weinbau 
u. Kellerwirtsch. 12. 77—79. 4/5. 1933. Freiburg i. Br., Bad. Weinbauinst.) L u t h e r .

St. Klamer, Diingungstersuche mit Nicotiana Iłustica. Dio hóchsten Ertrage 
wurden nach Stallmistdiingung erzielt. Mineraldunger steigern den Blatterertrag, 
wShrend ihn Phosphatmangel erniedrigt. N-Diingung stcigert den Nicotingeh., dessen 
Menge in den Spatemten zunimmt. (Roczniki Nauk rolniczych i leśnych 29. 415—26. 
Mai 1933.) SCHÓNFELD.

A. A. Nitschiperowitsch, A. A. Arno und M. F. Perewostschikowa, Eigen- 
heilen der Stickstoff- und Phosphoniahrung der Soja. Nach Vegetationsverss. wurdo 
fcstgestellt, daB Nitragin bei Soja um so groBero Effekte hervorruft, jo weniger der 
Boden mit N angereicliert ist. P stimulicrt dio Nitraginwrkg., jedocli nur dann, wenn 
dem Boden kcin Salpeter zugegeben wird. P  ohno N u. Nitragin oder bei kleinen 
N-Gaben ist entweder ohno Wrkg., oder er wirkt auf Soja untordruckend. Bakterien- 
arbeit allein vormag nieht den N-Bedarf der Soja zu sichern. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-shirowojc Djelo] 1931. Nr. 6/7. 45—48.) SCHÓNFELD.

M. Tyagny-Ryadno, Die Beziehungen ton Bacillus mycoides zur Ammoni- 
fikatio7i, Nitrifikation und Bodenfruchtbarkeit. B. mycoides (1) zers. energ. organ. 
N-Verbb. unter Bldg. reichlicher Mengen NH3 u. untcrstiitzt somit die Nitrifikation. 
Der Nitrifikationsgrad von Tschernosembóden ist direkt proportional ihrem Geh. an 
I. Stalldunggabo erhóht den G ch . der Boden an I. Rohphosphatgabo stimuliert im 
Boden die Ammonifikation u. Nitrifikation. Dic hierbei entstehendo Saure mobili- 
siert Boden-P20 6. Am besten verwendet man Stalldung zusammen mit Rohphosphat. 
(J. agric. Sci. 23. 335—58. Juli 1933.) G r im m e .

Rudolf Gistl, Erdalgen und Diingung. Erdalgen und Anionen. Die Algenflora 
des Bodens wird durch langandauernde Diingung grundlegend nach Art u. Menge be
einfluBt. Am algenreich8ten ist die Bodenoberflache, mit fortschrcitender Tiefe nimmt 
Artenmenge u. Zahl ab. Jo nach der Art der Diingung wechsclt das Algenbild (Vgl. 
Tabellen des Originals.) (Arch. Mikrobiol. 4. 348—78. 15/7. 1933. Miinchen.) G r im m e .

S. M. Dratsehew, Chemische Indicatoren der V erunreinigung des Bodens. Ais 
Indicatoren fiir dio Verunrcinigung des Bodens kónnen herangezogen werden: pji, 
Elektrolytkonz., Chloride, NH3, Nitrite, Nitrate u. die Oxydierbarkeit im Vergleich 
zum Bodendurchschnitt der betreffenden Gegend. Niiheres im Original. (Arch. Hyg. 
Bakteriol. 110. 219—30. 1933. Moskau.) G r i m m e .

W. H. Cook, Feuersgefahr bei der Verwendung ton Oxydantien ais Unkraut- 
tertilgungsmittel. Prakt. Verss. ergaben, daB Mischungen von organ. Substanz mit 
10°/o NaC103 bis zu 75% rei. Feuchtigkeit feuergefahrlich sind. Bei hóherer relativer 
Feuchtigkeit besteht keine Feuersgefahr mehr. Beimischung von ca. 1/3 CaCl2 oder 
MgCl2 setzt dio Fouersgefahr herab, aber auch dio herbizide Kraft. Ba(C103)2 u. 
Ca(C103)2 erwiesen sich ais weniger feuergefahrlich; Zusatz von CaCl2 oder MgCl2 hebt 
die Gefahr auf. Noch weniger feuergefahrlich ist Na2Cr20 „  ungefahrlich in Mischung 
mit 10% CaCl2 oder MgCl2. Dagegen waren Mischungen von NaC103 u. Na2Cr20 7 

auBerst feuergefahrlich. (Canad. J. Rcs. 8. 509—44. Juni 1933.) G r i m m e .
O. Jancke, Oespinslmotten ais Gropschadlinge an Obslbdumen. Sammelbericht tiber 

Lebensbedingungen, Schadlichkeit u. BekampfungsmaBnahmen. (Arb. biol. Reichs- 
anst. Land- u. Forstwirtsch. 20. 431—41. Mai 1933. Naumburg/Saale.) G r i m m e .

O. Jancke und w. Bóhmel, Beitrag zur Biologie und Bekampfung der Kirsch- 
fliege. Bericht uber biolog, u. reizphysiolog. Erhebungen u. Verss. In Bekampfungs- 
verss. an Kirschen im Freion wirkte NaF 1: 250 mit Zucker oder Melassezusatz am 
besten. Von Erfolg war auch Derrisextrakt 1: 250 m it Melassezusatz oder 1: 500 mit 
Zuckerbeimischung, wogegen Pyrethrumextrakt 1 : 500 u. Kuprosa 1: 750 fast vóllig 
versagten. (Arb. biol. Reichsanst. Land- u. Forstwirtsch. 20. 443—56. Mai 1933. 
Naumburg/Saale.) G r i m m e .

E. F. Sennewald, Tólungslcraft der Nagełierbekampfungsmiitel. Angaben iiber dio 
Giftwrkg. der wiehtigsten Rattenvertilgungsmittel (As20 3, BaC03, Strychnin etc.). 
(Soap 9. Nr. 5. 89—91. Mai 1933.) S c h ó n f e l d .
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S&ndor Schonfeld, Uber die Prinzipien der Laboratoriumsmethoden zur Bestimmung 
des Dilngerbedarfes der Boden. E s  w ird  d e r  V ers. g e m a c h t, d a s  P r in z ip  d e r  „G renzw ert- 
m e th o d e n "  v o n  'SlGM OND u . v o n  N e u b a t j e r  z u r  B e s t. d es D u n g erb cd iirfn isses  der 
B o d e n  im  L a b o ra to r iu m  d u rc h  Z u riic k f iih re n  a u f  d a s  M iTSC H ER LiC H sche W irkungs- 
g e se tz  d e r  W a o h s tu m s fa k to re n  th e o re t .  z u  b eg riin d o n . —  E s  w e rd e n  E rg e b n is se  yon 
U n te rs s . iib e r  d io  L d s lic h k o it d o r B o d e n p h o sp h o rsś iu ro  b e i w ie d e rh o lte m  A u slaugen  des 
B o d e n s  n a c h  SAIDEL-STANCOVICI-PAVLOVSCHI m itg o te i l t.  (M ozogazdas& gi-K utat& sok
6 . 163—69. M a i/J u n i  1933. B u d a p e s t ,  K g l. u n g a r . chom . L a n d e s a n s ta l t . )  S a il e r .

Gustav Rohde, Einfache Methode zur Bestimmung des N&hrstoffzustandes der 
Boden auf Orund der Loslichkeit ihrer Nahrstoffverbindungen in kochendem Wasser. Dio 
m it der n&her bcBcbriobencn oinfachen Methode gefundcnen Lflslichkeitswerte der Boden- 
P 20 6 u. dos -KjO stehen in  einem ziemlieh konstanten Verhaltnis (12,6%) zu den Netj- 
R A U E R -W erten  u. sind yon gleicher GroCenordnung wie die Niihrstoff konzz. łn  der 
Bodonlsg. unter naturlichen Vorhaltnissen u. in flieCenden Ntihrlsgg. Wahrscheinlich 
kann diese Methode auch auf alle anderen Bodennahrstoffo angowendet werden. Vf. 
sohlagt vor, an Stelle der bishorigen Best. der aufnehmbaren Nahrstoff mengen die 
Ldslichkeit der Bodennahrstoffo ais Beurtoilungsgrundlage fiir den Niihrstoffzustand u. 
dio Dungorbediirftigkoit der Boden zu yerwonden. (Z. Pflanzenomahrg. Dilng. Boden- 
kundo. Abt. A. 30. 331—44. 1933. Berlin-Steglitz.) L u t h e r .

S. F. Thornton, Eine einfache und schnelle chemische Untersuchung an pflanzlichm 
Materiał zur Bestimmung des Kalibedurfnisses. Zur Unters. werden folgende Beagon- 
zien benotigt: 1. Lsg. von 150 g NaN02 in 1 1 W.; 2. Mischung yon Lsgg. yon 5g 
Na-Co-Nitrit in W., von 30 g N aN 02 in W., nach Zusatz von 5 ccm Eg. auffiillen auf 
100 ccm; 3, Mischung von 100 ocm Lsg. 1 m it 5 ccm Lsg. 2; 4. 95%ig. A.; Leg. von 
1 g KC1 in 100 ocm Lsg. 1. — Zur Ausfiihrung der Analyso werden 0,25 g des fein- 
gopulverten Pflanzenmaterials in einen Glaszylinder mit Markierung bei 10 u. 15 ccm 
gegeben, auffiillen auf 10 ccm mit Lsg. 3, kraftig sohiitteln, bis 15 ccm zugoben von 
Lsg. 4, sohiitteln u. 5 Min. stehen lassen. Bei hohem ItjO-Geh. (Tabak u. dgl.) laBt 
inan 4 fort u. fiillt Btattdessen m it 3 auf 15 ccm. Nd. u. Earbung der Lsg. yergleiohen 
m it Testpraparaten, welcho wie folgt dargestellt werden:

Nr. Reagens 5 Nd-Menge KjO-Bediirfnis

0 0 ,0  ccm niehts sehr bedUrftig
1 0 ,2  „ Spuren sehr bedUrftig
2 0,4 „ wenig bedUrftig
3 0 ,6  „ mittel zweifelhaft
4 0 ,8  „ reichlicli geniigend K ,0
5 1 , 0  „ selir reichlich reichlich KjO

Im  Original reiohliehes Tabellenmaterial. (J. Amer. Soo. Agron. 25. 473—81. Juli 
1933. Lafayetto [Ind.].) G r im m e .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Hans Friedrich und 
Erich Ritter, Berlin), Verfahren zum Trocknen von Diingesalzen oder Chlorkalium der 
Kaliindustrie in zwei Stufen naeh Patent 570 150, dad. gek., daB dio boi der Nach- 
trocknung yerwendeten hocherhitzten Gase zur Ausnutzung ihres Warmeinhaltes der 
ersten Stufe des Trockenprozesses zugefiihrt werden. Das Verf. dient zur Erhóhung 
der Wirtschaftlichkeit der Heizgasfiihrung, (D. R. P. 581 322 KI. 82a yom 11/9-
1930, ausg. 25/7. 1933; Zus. zu D. R. P. 570 150; C. 1933. 1. 2600.) H e i n r i CHS.

Hoesch-Koln Neuessen Akt.-Ges. fttr Bergbau und Hlłttenbetrieb, Deutsch- 
la n d , Verfahren zur Herstellung von Phosphorsauredungemitteln. H ochofen sch lack en  
oder sonstige metallurg. Schlacken werden derart m it Lsgg. oder Suspensionen, die 
Phosphorsaure enthalten, behandelt, daB das von der anhaftenden Mutterlaugo befreito 
Beaktionsprod. keine wasserlosliche Phosphorsaure mehr enthalt. Zur Behandlung der 
Schlacken werden Salzsaure- oder Salpetersauresuperphosphate in Ggw. yon W. yer
wendet. Durch wiederholte oder stiindigo Bewegung der Beaktionsmasse wird eine Be- 
schleunigung der Umsetzung erzielt-. Man kann dio Umsetzung der Schlacken mit den 
Phosphorsaure enthaltenden Lsgg. auch derart yomehmen, daB die yom Beaktions
prod. abgetrennte Lsg. eine saure Bk. aufweist. An Stelle der Hoehofenschlacke kann 
auch Thomasmehl yerwendet werden. Die yon dem Phosphatnd. abgetrennten Kalk-



1933. II. HVII. A g r ik u l t u b c h e m ie . DOn g e m it t e l . B o d e n . 1745

salzlsgg. werden wiederholt zur Herst. der Phosphorsaurelsgg. oder -suspensionen be
nutzt u. schlieBlich durch Behandlung mit NH3 u. C02 in Ammonsalze u. Calcium- 
carbonat ubergefuhrt. Letztere vermischt man mit den nach dem Verf. erhaltenen 
Phosphatdiingemitteln. Dio Phosphate konnen auBerdem noch mit NH 3 u. C02 behandelt 
werden. Man erhalt so hoch citratlosliche, nicht hygroskop. Dungemittel. (F. P.
745 385 T om  26/10. 1932, ausg. 10/5. 1933.) K a r s t .

Vilain Fróres, Boubourg, Diingemittel, hauptsachlich bestehend aus einem 
Doppelnitrat von Ca u. Mg in ungefahr iŁąuimolekularem Verhaltnis, welches durch 
Behandeln von Dolomit mit Salpetcrsaure erhalten wurde. (Hierzu vgl. F. P. 673378;
C. 1930. I. 2471.) (N. P. 49 797 vom 23/3. 1929, ausg. 7/12. 1931. F. Prior. 7/4. 
1928.) D r e w s .

Carl Ehrenberg, Fiirstenwalde, Spree, Yerfahren zur Herstellung eines stickstoff- 
reichen Humusdungemittels, dad. gek., daB Humusstoffe, wie Torf, Kohlenhumus, Braun- 
kohle, Steinkohle o. dgl. mit Kohlensauro u. Ammoniak bzw. kohlensilure- u. ammo- 
niakhaltigen Gasen oder Fil., gegebenenfalls unter Zusatz von W., unter Druck u. bei 
hSherer Temp. behandelt u. darauf in stroufahige Form ubergefuhrt werden. Man erhalt 
auf diese Weise hochwertige, stickstoffreiche Humusdiingemittol, ohne Kohlenstaub- 
explosionen befiirehten zu miissen. (D. R. P. 581 558 KI. 16 vom 31/3. 1931, ausg.

Gustav Pfarrius, Cottbus, Verfahren zur Herstellung eines Mittels zum Fordem 
des Pflanzenumchses unter Benutzung von Torf, dem Diingesalzo in Form von Lsgg. 
beigemischt werden, 1. dad. gek., daB die aus trockenem Torf u. Diingemittellsgg. be- 
stehende Mischung unter hohem PreBdruck zu handlichen Formkórpern, wio Blóeken, 
Briketten, Platten, Scheiben, Wiirfoln, Plattchen o. dgl. Formkorporn, von moglichst 
geringem Volumen zusammengepreBt wird. — 2. dad. gek., daB die Mischung zum Toil 
aus wasserabweisend gemachtem Torf besteht u. unter hohem PreBdruck behandelt 
wird. — 3. dad. gek., daB dio Diingesalzo ganz oder teilweise durch Pflanzenschutz- 
mittel ersetzt werden. Es werden nach dem Verf. fiir den Transport u. die langere Auf- 
bewahrung besonders geeignete haltbare Kórper gewonnen, dio sich dureh AufgieBen 
mit W. sofort gebrauchsfiihig machen lassen. (D. R. P. 579 573 KI. 16 yom 10/12. 
1931, ausg. 28/6. 1933.) K a r s t .

Chemisehe Fabrik Marktredwitz, Akt.-Ges. (Erfinder: Rolf Tropitzsch, 
Marktredwitz), Saatgulbeizmittel, insbesondere gegen Streifenkrankheit der Gersto u. 
Fusarium des Roggens, gek. durch einen Geh. an Cd-Verbb. fiir sich oder in Mischungen 
mit inerten oder m it anderen fungiciden Stoffen. In  den genannten Fiillen soli dio 
Beizwrkg. besser sein ais bei der Verwendung der weit giftigeren Hg-Salze. (D. R. P.
580 504 KI. 451 vom 20/7. 1927, ausg. 12/7. 1933.) G r a g e r .

Pittsburgh Platę Glass Co., Pennsylvania, uberfc. von: Walter P. Raleigh, Ames, 
Iowa, und Cromwell B. Dickey, Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Saatgutbeize, ins
besondere fiir Mais, bestehend aus einem indifferenten Trager u. bas. Ilg-Carbonat, mit 
einem Mindestgeh. von 2,5°/o Hg. — Z. B. wird eino wss. Lsg. von Na2C03 oder NaHC03 
mit einer wss. Lsg. von HgCl2 bei Tempp. unterhalb 40° kriiftig yerruhrt. Der Nd. von 
bas. Hg-Carbo7iat wird abfiltriert, getrocknet, gepulvert u. mit dem indifforenten Trager, 
wie feinyerteiltem Si02, Kieselgur, Talk oder Graphit, yermischt. Der indifferente Stoff 
kann auch bereits in dor Reaktionslsg. zugegon sein, wobei das bas. Hg-Carbonat auf 
dem Trager ausgofiillt wird. Die Anwendung des fertigen Pulvers ist die ubliche. (A. P. 
1875 494 yom 6/2. 1928, ausg. 6/9. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Pierre-Charles Petroff, Frankreich, Antikryplogames Mittel, bestehend aus einer 
kolloidalen Lsg. von S u. oines Schwermetallsulfids, wolche zweckmaBig hergestellt 
wird, indem man gegebenenfalls unter Verweńdung von Schutzkolloidon oine Salzlsg. 
des gewunsehten Schwermetalles, z. B. CuSO., oder Hg(N03)2 mit einer Alkali- oder 
Erdalkalipolysulfidisg. mischt u. dieso im OberschuB yerwendet, damit dio Schwer- 
metallsulfido nicht ausfallen. (F. P. 7 4 5  618 yom 28/1.1932, ausg. 13/5.1933.) G r a g e r .

Electro Chemical Processes Ltd., England (Erfinder: Emil Hatschek), Fungicid, 
bestehend aus einer wss. kolloid. Kupforosychloridlsg., wolche durch Fallung des 
Kupferoxychlorids, Treimung dieses Nd. von der Lsg. u. Vorriihren des Nd. ohne vor- 
herige Trocknung mit sog. Stabilisatoron (Schutzkolloiden), wie Sulfitablauge mit 
einer Dichte yon 1,35, erhalten wird. (F. P. 745436 vom 9/11. 1932, ausg. 10/5. 
1933. E. Prior. 17/11. 1931.) G r a g e r .

George Ethelbert Sanders, New York, V. St. A., Herstellung eines fungiciden und 
insekticiden Bestaubungspulvers. Man laBt Rohkresol oder eine kresolhaltige Teeról-

29/7. 1933.) K a r s t .

XV. 2. 116
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fraktion von Kieselgur oder qinem anderen indifferonten trockenęn Pulver, wio Ton, 
Talk, Tabakstaub oder Fullererde, absorbieren, u. miacht dann das Absorbat mit 
Ca(OH2)2. — Es wird so ein Zusammenbacken des entstehenden Ca-Kresolats vermieden. 
Das Prod. kann unmittelbar ais solches verwendet oder nocli yermahlen werden. Es 
laBt sich aueh m it anderen fungiciden oder insekticiden Mitteln Tormischcn, z. B. mit S 
u. Pb-Arseniat, oder man vermischt das Kresolabsorbat mit Ca(OH)2, CuS04, Ha0 u. 
Ca-Arseniat. (A. P. 1870 383 vom 30/3. 1927, ausg. 9/8. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther Speer 
und Walter Flemming, Ludwigsbafen a. Rh.), Yerfahren zur Bekampfung von Pflanzen- 
seluidlingen, dad. gek., daB die Einw.-Prodd. von Formamid oder Ammoniumformiat 
auf aliphat. Ketone verwendet werden. Erhitzt man z. B. Formamid u. Aceton in 
molekularem Mengenverhaltnis 1 Stde. im Autoklaven auf 210°, so erhalt man ein 
olig krystallines Prod., welches in 0,6—l,25%ig. wss, Lsg. m it einem Zusatz von etwa
0,25% Seife z. B. gegen Blattlause erfolgreich yerspritzt werden: kann, ohne die Pflanzen 
zu schadigen. (D. R. P. 580 678 KI. 461 vom 4/8. 1931, ausg. 14/7. 1933.) Gr a g e r .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Karl Beier, Mainz), Fliegen- 
frefSlack, gek. durch einen Geh. an chem. gebundenem CH20 , insbesondero seinem 
NHs-Kondensationsproij, dem Hexamethylentetramin, u. seinenD criw . ZweckmaBig 
ist es, gering hygroskop. Leim- u. Schleimstoffo ais Grundlage des Frefilackes zu ver- 
wenden. Ferner kommen hierfiir z. B. in Frage: Hexamethylentetrąminmethylchlorid, 
Formaldehyddisulfit oder Formamid in verd. Lederleimlsg., verd. Gummiarabicum, 
Agar-Agarlsg. oder Pektinlsg. (D. R. P. 579 858 KI. 451 vom 14/11. 1931, ausg. 
13/7.1933.) __________________ Gr a g e r .

[russ.] A lesander D m itrijew itsch Petrow , D ie chem . Eigenschaften u. dio A nalysenm ethoden
v o n  In sek tcn fu n g ic id en . L en in g rad : G ósch im tech isdat 1933. (128 S.) R b l. 2.50.

Vin. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Charles Morrison, Sandlcontrolle bei kontinuierlichem Betrieb in einer Temper- 

giefierei. Die Betriebsfiihrung der GieBerei u. die Zusammenarbeit m it dem Labora
torium wird beschrieben. (Amer. Foundrymen’s Ass. Preprint. Nr. 33—10. 12 Soiten. 
1933.) W e n t r u p .

Rebecca Hall, Hochwerłiger und verschlei/3fester Tempergup. Zum Zweeke der 
Entw. eines yerschleiBfesten Tempergusses werden Probeschmelzungen m it Cr-Gehh. 
von 0,22—1,14% U. Si-Gehh. von 1,02—2,02% hergestellt u. bzgl. ihrer mechan. Eigg. 
u. ihres Gefuges untersucht. Diehóchste Strcckgrenzo zeigte ein Materiał m it 0,84% 
Cr u. 1,57% Si, die Deknung nahm m it steigendem Cr-Geh. ab, dio Hartę nahm zu, 
ebenfalls dio Elastizit&tsgrenzo. (Amer. Foundrymen’s Ass. Preprint. Nr. 33—14. 
12 Seiten. 1933.) W e n t r u p .

G. Dubercet, Scfimiedbarer Gufi aus dem Kupolofen. Es werden unter Hinweis 
auf die notwendigo sorgfaltigo Chargenfuhrung die wiinschenswerten Eigg. des ver- 
wendeten Kokses u. des Kalkzusehlages besprochen. Windfuhrung u. Schmelzdauer, 
sowie die Zus. der Chargenbestandteile in ihrer Wrkg. auf das Erzeugnis werden be- 
leuchtet. Der EinfluB-des Geh. an Si, S, Mn u, P auf das GuBstiick ist unter Beriiek- 
siehtigung der Wandstiirken des GuBstiickes angegeben. Zus. des unter Beobachtung 
der gegebenen Lehren ersehmolzenen Gusscs je n ich  Wandstarke: C 2,75—3%, Si
0,6—1%, Mn 0,3—0,5%, P  weniger ais 0,1%, S weniger ais 0,11%. (Rev. Fonderie 
mod. 27. 202—03. 10/7. 1933.) H j. v. S c h w a r z e .

Hans-Otto v. Samson-Himmelstjema, Zur Enlphosphorung des Stahlbades. 
Vf. untersucht die Rkk. zwischen Fe3P u. FeO, Fe20 3, JlnO, PbO, CaO sowie zwischen 
den Phosphaten u. Oxyden von Fe", Fe"', Al, Zn, Sin, Mg, Ca. Die boi einer Erhitzung 
der Gemischo auftretenden Warmetónungen gestatten Rlickschliisse auf die Fahigkeit 
des betreffenden Oxydes, P  ais Phosphat abzubinden. Es ergibt sich folgende Rcihen- 
folge steigender Bindungsfahigkeit: F e ,0 3, A120 3, FeO, ZnO, MnO, MgO, CaO. Weiter- 
hin untersucht Vf. dio Verteilung des P zwischen gescllmolzenem Fe u, FeO. Dio 
Schmelzen hierzu \vurden bei 1550° in Sinterkorundtiegeln ausgefuhrt. Die Endanalyse 
wurdo aus den Ein- u. Auswaagen berechnet. Die Konstantę wurde unter Zugrunde- 
legung der Gleichung 8 FeO +  2Fe3P  H Fe +  3F e0-P 20 5 u. Einsetzen der Konzz. 
in Mol.-% zu K  =  5-10- 6  im Mittel festgestellt. Die Ergebnisse werden m it den bis- 
herigen Ergebnissen anderer Forscher verglichen. (Arch. Eisenhiittenwes. 6 . 471—75. 
Mai 1933. Góttingen.) WENTRUP.
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Heinz Siegel, Die Entschwefdung von Stalli im kernlosen Indukticmsofen durch 
Alkalien. Die Entschwefelung im kernlosen Induktionsofen erfordert besondero Bo- 
riicksichtigung der metallurg. Bedingungen dieses Ofens, dio durch die weniger inton- 
sive Beheizung der Schlacke u. die Badbewegung,' sowie die starkere Riicksicht auf 
die korrodierende Wrkg. der Schlacke auf das Ofenfutter gekennzeichnet sind. Des- 
halb miissen hier ńiedriger schm., reaktionsfahigere Entschwefelungsschlacken an- 
gewendet werden. Vf. bespricht die chem. Bedingungen der Entschwefelung m it Soda 
u. die Moglichkeiten, die Soda in einer Natriumsilicatschlacke zu losen, um einer 
starken Verdampfung entgegenzuwirken. Die Verss. wurden in einem 20 kg-
10 000 Periodenofen durchgefuhrt. Es wurden Soda u. Ferrosilicium, Calciumcarbid, 
Ferromangan, Kalk u. Ferrosilicium, sowio Ferrosilicium, Calciumcarbid, Ferromangan 
in verschiedenen Kombinationen mit Soda in Natriumsilicatschlacken hinsichtlich 
ihrer cntschwefelnden Wrkg. untersucht. Die Entschwefelung konnte bis zu Gehh. 
von weniger ais 0,02% S getrieben werden. Es folgen Anregungen fiir den -weiteren 
Ausbau des Vorf. (Stahl u. Eisen 53. 646—-52. 22/6. 1933. Berlin.) W e n t r u p .

Gerhard Lewkonja und Walter Baukloh, Wasserstoffdurchlassigkeit von Stahl 
bei 700—1000°. An Armcoeisen u. 6  unlegierten Stahlen mit 0,1—1% C werden Unterss. 
iiber die H2-Durchlasśigkeit bei einem Druckgefallo von 1 a t bei Tempp. von 700—1000° 
durchgefuhrt, dio ergeben, daB dio Durchlassigkcit mit der Temp. u. dom C-Goh. zu- 
nimmt, dagegen mit der Wandstarke u. der ItorngrOBo abnimmt. Der H2 wandert 
langs den Korngrenzen durch die Eisonwand, eino Tatsache, dio durch die Feststellung 
bestatigt wird, daB innorhalb des Gebictes der /3-y-Umwandlung bei Armcoeisen tiber- 
liaupt kein H2 diffundiert. Weiterhin zeigt sich, daB der Ferrit weniger durchlassig 
fiir H2 ist ais die anderen Gefiigebestandteilo des Stahles. Durch Al-Schutzschichten 
von 0,5 mm Starko wird ein bei 850° u. Atmospharendruck fiir H 2 undurchlassiger 
u. gliihbestandiger Stahl erhalten. AnschlieBend wird noch kurz iiber einige Durch- 
lassigkeitsverss. mit einem grauen GuBeisen mit 3,45% C berichtet. (Arch. Eisen- 
hiittenwes. 6 . 453—57. April 1933. Berlin, Mitt. Eisenhiittenm. Inst. T. H.) E d e n s .

W. G. Hildorf und C. H. Mc Collam, Uber die Klassifizierung der Stdhle durch 
den Funkenversuch; Vorschldge fiir die Versuchsausfiihrung bei Betriebsuntersuchungen. 
Photograph. Wiedergabo von Funkenverss., Besprechung der prakt. Moglichkeiten, 
Angaben iiber dio orforderliche Ausriistung. (Metal Progr. 23. Nr. 2. 23—27. Febr. 
1933. Timken Steel & Tube Co.) E d e n s .

W. Claus, Bleibronzen, ihre Eigenschaftcn und technische Verwendung insbesondere 
fiir Lager. Ubersicht. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germanski 
Westnik Nauki i Tecliniki] 1932. Nr. 11. 31—34.) S c h ó n f e l d .

Axel Johansson und A. Westgren, Bónlgenographische Bestimmung der Phasen- 
grenzlinien des Cu-Zn-Diagramms. Der Zweck der yorfiegenden Untors. ist derselbe wio 
in der Arbeit von O w e n  u. PlC K U P (C. 1932. II. 3955): Nachweis der Eignung der 
Rontgemnethoden fiir dio Best. von Phasengrenzllnien in Legierungsdiagrammen. Die 
Ergebnisso stimmen im allgemeinen gut mit denen von O w e n  u. PlC K U P iiberein u. 
bestatigen das Gleichgewichtsdiagramm von B a u e r  u . H a n s e n . In  einigen Punkten 
sind allerdings Abweichungen von O w e n  u. PlC K U P vorhanden, u. zwar da, wo die 
Daten der engl. Forscher von den mkr. Befunden abweichen. Es ist daher wahrschein- 
lich, daB ihre Ergebnisso durch irgendeine Fehlerąuelle beeintrachtigt sind. (Metall- 
wirtsch., Metali wiss., Metalltechn. 12. 385—87. 7/7. 1933. Stockholm, Inst. f. allg. u. 
anorgan. Chemie d. Univ.) S k a l i k s .

Erik Hallstrom, Herstellung von Blattaluminium. Uberblick. (Tekn, Tidskr. 63. 
276—78. 15/7. 1933.) R. K. M u l l e r .

H. J. Gough, Krystallstruktur in  Beziehung zum Bruch der Mdalie, besonders 
durch Ermudung. Kurze tJbersicht. (Metal Ind., London 43. 8. 7/7. 1933.) S k a l ik s .

Richard Glocker, Paul Wiest und Richard Woemle, Rontgennachu-eis der 
inneren Korrosion von Drahtseilen. Bei Drahtseilen m it Hanfseele hat eino innero 
Korrosion zur Folgo, daB auf dem ROntgenbild dio mit Rost yerstopfton Windungs- 
spalten die Strahlen unregelmaBig stark schwachen; dieso Erscheinung tr itt besonders 
deutlich bei stereoskop. Róntgenaufnahmen hervor. Mitunter finden sich auf den Auf- 
nahmen neben diesem Befund teilweiso Abhebungen der AuBendrahte der Litzen von 
den Innendrahtcn, ohne auBerlich erkennbare Anzeichen. Zur Verfeinerun" der Rontgen- 
unters. werden besondere MaBnalimen bei der Herst. der Drahtseile, wio das Umwickeln 
der Hanfseele m it einzelnen ,,Abrostdrahten“ , empfohlen. (Stahl u. Eisen 53. 758—61. 
20/7.1933. Stuttgart.) S k a l i k s .

116*
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D. J. Macnaughtan, G. E. Gardam und R. A. P. Hammond, Der Einfkp  
der 'usammcnsctzung und AcidilAt des Elektrolyten auf dic Eigcnschaften der Nickel- 
niederschliige. (Vgl. C. 1932. I. 31.) Zweek dor Unters. war in erster Linie, die Ab- 
hftngigkeit dor Hllrto u. der Poreribldg. in don Ndd. („pitting") von dor Badzus. klar- 
zustollon. FUr dio Boroitung dor ISiidor wurden Chemikalien grOBtor Reinheit ver- 
wondot. Dio Bildor waron toils mit Borufmro gopuffort, to i I h ungopuffort u. cnthieltcn 
nobon NiSO, fallwoiso NiCl2, KC1 oder K 2S04. Lsgg. von hohem pif liofern stets hartc 
Ndd. Abnahmo des pjt bis zu einem krit. Worto ergibt oinon starken Abfall der Hartę, 
dio dann, jo n ic h  der Cl'- u. K ’-Konz., sich nicht mehr wesontlieh voriindcrt (Cl', mit 
oder ohno K ‘) odor /,u oinom nouon Maximum anstoigt (K"; Cl' abwesend). Zwisehen 
dom AusnmB dor H-EnUadung u. der Hdrto bcstoht kein diroktor Zusammonhnng. 
Dio frOhcr ontwiekolto Vorstollung, daB dio Iliirto durch mitabgeschiodono bas. Ni- 
Vorbb. bedingt soi, wird durch dio nouon Vers.-Ergcbnisso bokr&ftigt. Dioso Vcrbb. 
sind wahrscheinlich zunftohst kolloid golOst u. positiv geladen. Sio wandorn zur 
Kathodo, bindom das Kornwnchstum ii. Yorursaoben so feinkOrnigo u. hartc Ndd. 
Antólion wirkon flookond, u. zwar ist dio Wrkg. von Cl' wahrschoinlich grODer ais dic 
von S O /', woil dio Cl-Ionon niiher an dio Kathodo herankommon. K" wirkt der Flookung 
ontgogon. —• Dio Porenbldg. tr itt  boi pn-Worton untcrhalb 2,6 nieht auf. Ais Faktor, 
welohor fiir (las Hafton dor Oasblason an der Kathodo hauptsliohlioh vcrantwortlich 
ist, wird das VorhandonBoin von foinvcrtoilton, bas. Verbb. im olektr. ncutralen Zu- 
stand an dor Gronzfllicho Oas-Fl. naho dor Kathodo angesohon. In Ubcreinstiramung 
mit diesor Ansielit stoht, daB das „pitting“ in jeder Lsg. in dom pu-Boroicho am meisten 
in Ersohoinung tritt, in dom dio grOBto Mengo von floekigem Materiał auftritt. Der 
bogttnstigondo EinfluB des Cl' auf dio Porenbldg. u. der hcmincndo des K ' sind durch 
doron fiookonde, bzw. stabilisiorondo Wrkg. auf das Kolloid zu orkliiren. Ahnlich wio 
K \  aber sehwlioher, wirkon auch Na' u. Li'. (Trans. Faraday Soc. 29. 729—54. .Juli 
1983. Woolwich, Rcs. Dep.) KUTZELNIGG.

G. E. Gardam und D. J. Macnaughtan, Dic Wirkung des AitsgWiens auf dic 
Mikrostruktur und dic tncchaniscKen Eigcnschaften von elekłrolyiitch nkdcrgeschlagcnem 
Nickel. (Vgl. vorst. Ilef.) Das Ergobnis der Unters. der Brinellhurto, der Zugfcstig- 
keit u. der Mikrostruktur der ursprUnglichen u. dor im Vakuum 4 Stdn. bei 1000° aus- 
geglUhton Ndd. bestlitigt dio Anschauung, daB dio Hłirto tier Ni-Oberż (Igo durch mit- 
abgesebiedeno bas. Vorbb. bedingt ist. Brinellhilrto u. Zugfestigkoit der ungegltihtcn 
Ndd. stohon in ongem Zusammenhang. Dio Art des Komwaehstums wilhrend des 
AusgUihens liilngt von der uraprilngliohon Struktur u. Hilrto ab. In gowissen Fallen, 
in welehen rclativ botrftohtlioho Einschliisso von bas. Verbb. zu orwarten sind, wird 
das Komwaehstum infolgo dor Scgregation des niohlinotall. Materials stark zuriick- 
godrftngt. (Trans. Faraday Soc. 29. 766—04. .luli 1933.) ICOTZELNIGG.

Barenfanger, Schutz der Tankschiffc gegen Korrosion. Dbersicht. (Russ.-dtseh. 
Naehr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-gormanski Westnik Nauki i Techniki] 1932. Nr. 8. 
29—32.) So h o n f e l d .

Wolwart, Ober die korrodierende Wirkung ton Feltalkoholsulfonatcn auf Stahl und 
Eisen. Stahl u. Eisen werden beim Kontakt mit wss. Emulsionen ncutraler Fottalkohol- 
sulfonato angegriffen. Zuruckzufuhren ist dag auf den Na2S04-Geh. der Praparate. 
(Soifonsieder-Ztg. 60. 401. 7/6. 1933. Wion.) " Sc h o n f e l d .

American Metal Co., Ltd., No w York, tibort. von: Arthur J. Weinig und 
Robert E. Cuthbertson, Golden, Col., Schaumschwittwwerfahren. Der Triibo von 
Erzon, besonders Blei-ICupfererzon, mit schwiminfahiger Gangart (Glimmcr oder Talk), 
wird vor der Floticrung nobon den ublichon Flotierroagonzien eino goringo Mengo Leim 
odor Alaun oder beidor Stoffo zugesetzt. Ein Aufschwimmcn der Gangart u. der 
Kupfermineralien wird verhindcrt. (A. P. 1906 029 vom 8/12. 1927, ausg. 25/8. 
1933.) Ge is z l e r .

Barrett Co., V. St. A., iibort. von: Frederick G. Moses, New York, und Edward 
J. Canavan, W oodcliff, New Jersey, Floticrreagens. Der Erztriibo wird ein Prod. 
zugesetzt, das durch Rk. eines teersaurehaltigcn Teeróles mit CSj erhalten •wurde. 
Dio Mengo der Reaktionskompononten wird so bomessen, daB auf 100 Raumteilo Tcer- 
sauro 10-—10 Teile CS, kommon. (A. P. 19 12  588 vom 29/1. 1926, ausg. 6/ 6 . 
1933.) G e is z l e r .

General Chemical Co., Now York, tibert. von: Cyril Backus Clark, Scaredale, 
New York, Scfiwcberostverfahrai: Um ein Anbacken der im Reaktionsraum nieder-
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sinkendcn, hoch erhitzten Erzteilchen an dor Ofenwand zu verhuten, erzeugt man 
zwischen Wand u. fallcndem Erz einen Sehleier von Wasserdampf. Die MaBnahrae 
ecstattet aufierdem eine Erhohung der Temp. im Ofen u. dam it eine Steigerung des 
Durehsatzes. Das W. zur Erzeugung des Dampfsehleiers kann durch einen mit feinen 
Óffnungen versehcncn Rohrring, der im oberen Teil de3 Ofens an der Wand anliegt 
oder dureh an derselben Stelle angebrachte porose Steine eingefiihrt werden. (A. P. 
1 912 621 vom 2/10. 1929, ausg. 6 / 6 . 1933.) G e is z l e r .

Balz-Erzróstung G. m. b. H., Gleiwitz, Meclianischer Roslofen zur Verarbeitung 
von schwefellialtigen Erzen, wie Schwefelkies und Zinkblende, besteliend aus mehreren 
(iberoinanderliegonden Rostkammern, die durch abwechseind in der Mitte u. am Um- 
fang angebrachte Fallóeher vcrbunden sind, wobei sich unterhalb der letzten Kammer 
eine Wftrmemuffel befindet, durch die ein Ableitschacht zum Siło fiihrt, dad. gek., 
daB, um die Kammern mćiglichst niedrig zu halten, dio Ruhrarme beiderseitig gelagert 
sind, wobei zur Vcrmcidung einer Ausweichung nach oben oder unten die zur Lagerung 
dor Riihrarmo verwendetcn Tragorgane in ihrer Hohenlagc durch Rollen o. dgl ge- 
halton werden. — Dio Einzelheiten werden auf Grund von Zeiehnungen naher er- 
l&utert. (N. P. 49 209 vom 1 1 /2 . 1928, ausg. 7/4. 1931.) D r e w s .

Meyer Minerał Separation Co., V. St. A., Chlorierung von Nichteisenmetallen 
in eisenluilligen Erzen. Dio oxyd. oder gerosteten Erze werden mit einem C enthaltenden 
Stoff gomischt u. in einer Atmosphare von reduzierendem, kohlenstoffhaltigem Gas 
(CO) oder auch S 0 2 auf eino Temp. zwischen 250—750°, vorzugsweise zwischen 450 
u. 600° erhitzt u. unter nichtoxydierendon Bedingungen auf unter 150° abgekiihlt. Dio 
Nichteisonmetallverbb. worden hierbei teilweiso zu Motali reduziert (Cu u. Ni), wahrend 
dio oxyd. Fo-Verbb. in eino „aktive“, d. h. durch Cl2 leicht angreifbare Form (iber- 
gehen. Jo nach der Natur der Erze chloriert man dann mittels Cl2 boi einer Temp., 
dio zwischen 100 u. 750° liegt. Vorzugswoiso wird zwischen 175 u. 300° gearbeitet. 
Dio Nichteisenmotallo werden chloriert, wahrend das Fo, ohne dafi eine Verfluchtigung 
in Form von FeCl3 eintritt, in unl. Oxyd ubergefiihrt wird. (F. P. 743 985 vom 
2/8. 1932, ausg. 10/4. 1933. A. Priorr. 5/8. 1931 u. 4/5. 1932.) G e is z l e r .

Aktiebolaget Metallreduktion, Goteborg, 1leduzieren von Metallozyden oder 
MtlalUauersloffsalzen, dad. gek., dafi man dio Motalloxyde oder Metallsauerstoffsalze 
mit cinom Schmelzbad aus kaust. Alkali u. metali. As bzw. motali. As enthaltendem 
Materiał roagieren lafit. (N. P. 49176 vom 1/3. 1930, ausg. 30/3. 1931.) D r e w s .

Birmingham Electric Furnaces Ltd., Erdington, England, iibert. von: Carl 
Irving Hayes, Edgewood, England, Ofen zur Wdrmebehandlung von Meiallen bei ver- 
schicdon hohen Tempp. in einer bestimmten Atmosphare. Der Ofen besteht aus zwei 
oder mehr nobeneinanderliegonden miteinander verbundenen, auf verschiedenen Tempp. 
gohaltenen Riiumen, in denen dio Werkstucke naehcinander erhitzt werden. Dio RiŁumo 
sind durch einen Chargierraum miteinander verbunden. Um beim Einsetzen oder 
Uborsctzen der Werkstueko von einem Gliihraum zum anderen ein Einstrómen von 
Luft zu vermeiden, ist an der unteren Kante der EinsatzOffnung ein Schlitz angebracht, 
durch den senkrocht nach obon nichtoxydierende Gaso, z. B. die Abgase eines Holz- 
kohlenfouers gepreBt werden, so dafi vor der Tiiroffnung ein Gasschleier entsteht. 
Im Boden des Verbindungsraumes befindet sich eine óffnung, durch die die gegliihtcn 
Werkstueko in ein Abschreckbad fallen. (E. P. 392 547 vom 13/10. 1931, ausg. 15/6. 
1933.) G e is z l e r .

Bernard Dyckhoff, Stade, Vcrfahren zum Jiegenerieren der Schuiz- oder Seduk- 
tionsatmosphare innerhalb des Glilhraumes beim Gliihen von Metallen oder Melallegierungen, 
wie Messing, Cu oder Stahl, in einer innerhalb des Gliihraumes abgeschlossenen Gas- 
menge, dad. gek., dafi das Schutz- oder Reduktionsgas innerhalb des Gluhraumes 
durch ein bekanntes auffrisehendes oder reinigendes, z. B. 0 2 absorbierendes Jlittel 
im Kreislauf standig hindurchgetrieben wird. — Ais absorbierende Mittel kommen 
z. B. sehr poroser Koks oder Dreh- oder Bohrspano von Metallen in Frage. (D. R. P. 
579 695 KI. 40d yom 27/9. 1930, ausg. 29/6. 1933.) G e is z l e r .

Ajax Electrothermic Corp., Trenton, Induktive Erhilzung von fein verleiliem 
Materiał, darin bestehend, dafi man die zu erhitzende Charge m it energieabsorbieren- 
den Stuckon von elektr. leitendem Materiał versetzt, welehes sodann induktiv erhitzt 
wird, so dafi die Wanno auf die fein verteilte Charge ubertragen wird. Der F. des 
Zusatzstoffes soli nattirlich hoher liegen ais dio Temp., auf dio die Charge erhitzt 
werden soli. Erwahnt wird dio induktive Erhitzung von gepulvertem Fe-Oxyd, dem
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man Stiicke von reinem Fe zusetzt. (N. P. 49 423 yom 16/11. 1928, ausg. 12/10.
1931.) D r e w s .

Wilhelm Muller, Berlin, Werkzeug oder Arbeilsgerat zur Formgebung bis' zum 
duktilen Zusiande erhitzter Werkstoffe, insbesondere mittels Strangpresse, 1. dad. gek., 
daB das nach Form u. Stoff an sich bekannte Werkzeug oder Arbeitsgerat, z. B. aus 
Stellit, Naturatahl oder Hartmetall, an seiner Arbeitsflache aus einem Stoff besteht, der 
sich m it dem zu verformenden duktilen Werkstoff boi der Arbeitstemp. nicht oder in 
erheblich geringerem MaB legicrt, ais es das Kermnatorial des Werkzeugs in Arbcits- 
beriihrung m it dem Werkstoff tun wiirde. — Es worden in der Beschreibung yiele Bei- 
spicle fiir dio Herst. solcher Oborziigo auf dom Kernmaterial gegeben. Z. B. zum Zichen 
von Wolfram drahten nimmt man eine Mo-Diise. Diese legiert sich leicht mit W, daher 
wird eino Oborflachenschicht fiir die Molybdandiise aus einer Legiorung Mo +  60% Ou 
yorgeschlagen. (D. R. P. 581108 KI. 48b yom 23/12.1930, ausg. 21/7.1933.) B h a u n s .

John M. Gaines jr .,  Cambridge, Herstellung von Stahl. Zur Vermmderung des 
C-Geli. in geschmolzenem Eisen zweeks Herst. von Stahl in dor Bessemerbirne oder 
im Martinofen wird die Schmelze der Einw. eines oxydieronden Mittels unterworfen, 
wodurch gasfórmigo C-Oxyde frei werden; ein kleiner C- u. O-Geh. wird in der Schmelze 
belassen; unter Aufrechthaltung der Temp. wird ein Katalysator zugesetzt, um durch 
Rk. zwischen dom yerbliebenen C u. dem Oxydationsmittel dio Schmelze von C u. O 
zu befreien. Ais Katalysator kann ein fester KCrper dienen, z. B. eine Sehiirstange, 
ein Ziegel, ein Stilck Boheisen, oder- es kann ein inertes Gas, z. B. N, durchgeblasen 
werden. — Man erhalt ein sehr reines Eisen, das frei von Einschliissen ist. (A. P. 
1 907 782 yom 21/12. 1929, ausg. 9/5. 1933.) H a b b e l .

Allegheny Steel Comp., Peńnsylyania, iibert. von: William F. Detwiler, Taren- 
tum, Behandlung von Siliciurnstahl m it ca. 4%  Si. Dio Dickenabnahme beim Walzen 
yon Blechen wird so erh6 ht, daB in 5 Endstichen dieselbe Gesamtabnahino erreicht wird 
wio friiher in 7 Stichen; die Temp. beim Fertigstich wird auf 700° gesenkt. — Man 
erhalt ein Blech mit bessoren u. gleichmaBigeren elektr. u. magnet. Eigg. (A. P. 
1 9 1 2  129  to m  5/12. 1930, ausg. 30/5. 1933.) H a b b e l .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Diisseldorf, Stahl zur Herstellung ton hoch- 
weńigen Bohrrohren, gek. durch etwa folgende Zus.: 0,1—0,4% C, 0,7—;1%  Si, 0,9 bis 
2%  Mn, 0,7—1,5% Cu, 0,2—0,9% Cr u. 0,1—0,2% Al. — Die Rolire besitzen eine so 
gesteigerte Schwingungsfestigkeit, Zahigkeit, Streckgrenze u. Zugfestigkeit, daB eine 
Erhóhung der zulassigen Beanspruchungen um mehr ais 60% moglich wird; sie be
sitzen auBerdem keine groBero Kerbempfindlichkeit ais gegliihte C-Stahle u. sind in 
dieser Hinsicht allen yerguteten Rohren weit iiberlegen. (Oe. P. 133130 yom 28/9.
1931, ausg. 10/5. 1933. D. Prior. 7/10. 1930 u. F. P. 727 479 yom 5/10. 1931, ausg. 
18/6. 1932. D. Prior. 7/10. 1930.) H a b b e l .

Chas. W. Guttzeit, New York, iibert. Yon: William H. Keen, Albany, Rostfreies 
Eisen und Herstellung desselben. Dio Lcgierung enthalt ca. 10—15% Cr u. ca. 0,06 bis
0,15% C u. besteht aus Sorbit, Troostit u. Martensit, Behandlung: Walzen oder 
Schmieden boi 950—1050°, Gliihen (2—3 Stdn.) bei 850°, Abkuhlen bis auf 480—600°, 
Wiedererhitzen auf 830—900° u. Luftkiihlung. — Die Legierung ist leicht bearbeitbar 
u. korrosionssicher. (A. P. 1905 721 yom 14/8. 1930, ausg. 25/4. 1933.) HABBEL.

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Behandlung von Eisen, Stahl oder 
dereń Legierungen fiir Apparate, die der Einwirkung von Wasserstoff oder unsserstoff- 
haltigen Gusen bei erhohter Temperatur und Druck au-sgesetzt sind. Der Werkstoff wird 
bei Tempp. oberhalb 650° gegliiht oder yerformt, nachdem er H , oder H2-haltigen 
Gasen bei erhohter Temp. u. Druck ausgesetzt war. Dio Gliihung soli in inerter Atmo
sphare, z. B. in einem Salzbad, yorgenommen werden. — Durch die VorbehandluDg 
m it H 2 wird der Stahl derart interkrystallin angegriffen, daB der Zementit u. die in den 
Korngrenzen Yorhandenen Oxyde, Sulfide, Phosphide u. sonstigen nichtmetall. Verbb. 
zerlegt wrerden u. dio eine Komponente (02, S usw.) in gasfórmigo Verbb. iibergefuhrt 
u. entfernt wird. Der Stahl besitzt hohe Zahigkeit, Kaltyerformbarkeit u. Bestandig- 
keit gegen Alterung, Laugen u. H 2. (E. P. 389 887'yom 7/10. 1931, Auszug yeroff. 
20/4. 1933. D. Prior. 22/10. 1930 u. F. P. 724630 Yom 16/10. 1931, ausg. 29/4. 1932.
D. Prior. 22/10. 1930.) HABBEL.

Herm. Johan Van Royen, H o rd ę , Herstellung ion Radreifen, Radem und 
anderen verschlei/3festen Gegenstanden. (E. P. 277 631 yom  4/8. 1927, Auszug veroff. 
9/11. 1927. D. P rio r. 17/9. 1926. — C. 1932. I. 2092 [N. P. 47 067].) H a b b e l .
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Herm. Johan Van Royen, Hordo, Verfahren zur Herstellung von Radreifen 
und sonsligen auf Verschleip beanspruchien Oegenstdnden. Abanderung des Verf. nach
E. PP. 277 631 (ygl. yorst.) u. 340 542 (G. 1931. I. 4171), dad. gek., daB von 
einem eutektoiden Stahl ausgegangen wird, der bei einem C-Geh. von 0,65—0,78% 
einen Si-Geh. von 0,45—1%, yorzugsweise 0,45—0,80%, u. solche Gehh. an Doppel- 
Carbidbildnern, wio Mn, Cr, W, Mo, V cinzeln oder zu mehreren, besitzt, daB bei dem 
joweils yorhandonen C- u. Si-Geh. ein eutektoider Stahl erziolt wird, u. daB ferner 
die Abkuhlung nach der Warmformgebung so geregelt wird, daB der fertige Gegen- 
stand rein lamellarperlit. Gefiige aufweist; der Geh. an Doppelcarbidbildnem soli 
1,35% nicht iiborsteigen u. im einzelnen 0,4—0,85% Mn, 0,3—0,8% Cr, 0,25—0,7% 
W, 0,22—0,65% Mo u. 0,18—0,6% V betragen. — Die Stahlo besitzen eine sehr hohe 
ycrschleiBfestigkeit; (E. P. 389 984 vom 15/3. 1932, Auszug veroff. 20/4. 1933. 
D. Prior. 4/8.1931. Zus. zu E. PP. 277 631; s. vorst. Ref. u. 340 542; C. 1931. I. 4171;) H a.

Det Norske Zinkkompani A/S, Eitrheim (Erfinder: Oscar Fredrik Wilhelm 
Herstad), Entfemen von Cadmium aus gerdstelen Zinkerzen, dad. gek., daB man dio 
Erze bei gewóhnlicher Temp. schnell mit W. auswascht. — Das Auswaschen darf nur 
wenige Minuten dauem, wobei man eine W.-Menge benutzt; die etwa vicrmal dem 
Gewicht des Erzes entspricht. (N. P. 49 559 yom 28/1.1930, ausg. 2/11.1931.) D r e w s .

National Lead Co., New York, ubert. von: Gustave W. Thompson, Sayyille, 
New York, Raffination von Zinn- oder Bleilegierungen. Zur Entfemung von Sb, Cu, 
A b oder Fe riihrt man in das zu reinigende Metali Al oder eine Legierung dieses Metalles, 
z. B. m it Sn, mittels eines kraftigen Riihrwerkes ein. Das Al bildet mit den Verun- 
reinigungen schwerer schmelzbaro Verbb., die nach Abkuhlung des Bades ais Schaum 
an dio Oberflacho steigen. Der Schaum wird in iiblicher Weiso von dom gereinigten 
Metali, z. B. durch Filtrieren, getrennt. Um das am Schaum haftende wertyollo Metali 
zu gowinnen, wascht man ihn mit einem weniger wertyollen fl. Metali, im Falle der 
Reinigung von Zinnlcgierungen, z. B. mit Pb, aus. (A. P. 1908 079 yom 19/7. 1930, 
ausg. 9/5. 1933.) G e i s z l e r .

Cerro de Pasco Copper Corp., New York, ubert. von: Thomas E. Harper jr. 
und Gustave Reinburg jr., Oroya, Poru, Elekirolytische Raffination von Werkblei 
mit einem Geh, von iiber 3% Bi in einem Elektrolyten aus PbSiF6 u. freier H ,SiFe. 
Es wird unter besonders starker Bewegung der Lauge m it einer Stromdichte yon uber 
150 Amp. je qm gearbeitet. Dio Anodę mit dom anhangenden Schlamm wird entfernt, 
wenn dio Badspannung um etwa 0,3 V gestiegen ist. (A. P. 19 13  985 vom 24/9. 1931, 
ausg. 13/6. 1933.) G e i s z l e r .

American Brass Co., Waterbury, V. St. A., ubert. von: Fred W. French, Leon
H. French und Harry B. Rathbun, Waterbury, Ausgliihen von Rohren aus Kupfer 
oder seinen Legierungen. Um óino blanko Innenflache in den Rohren zu erhalten, 
fiillt mań sie vor dem Gliihen mit einem nicht oxydierenden Gas u. yersclilieBt dann 
beide. Enden. Die Art des Versćhlusses der Rohre ist beschrieben. Dio Rohre eignen 
sich besonders zur Herst. yon Kuhlschlangen fUr Kiihlschranke, weil sio yon der 
Kuhlfl. nicht angegriffen werden. (A. P. 1916474 vom 10/12. 1930, ausg. 4/7. 
1933.) G e i s z l e r .

American Brass Co., Waterbury, V. St. A., ubert. yon: Herbert C. Jennison, 
Bridgcport, Kupferlegierung, bestehend aus 0,1—0,9% Si, 6,5—13,0% Zn, 0,1—1,5% 
Mn, Rest Cu. Der Werkstoff lSCt sich gut hart ziehen u. besitzt dann besonders hohe 
Zugfestigkeit neben hoher elektr. Leitfahigkoit. Im A. P. 1 916 000 wird eine Legierung 
mit ahnlicken guten Eigg. empfohlen, die aus 1,0—15% Zn, je 0,1—3,5% Si u. Mn,
0,1—2,0% Cd u. Cu ais Rest besteht. Im A. P. 1 916 001 ist eine Legierung aus
0,1—0,9% Si, 1—10% Zn, 0,1—1,0% Mń, 0,1—0,4% As u. Cu ais Rest beschrieben. 
(A. PP. 19 15  999, 1916 000 u. 19 16 001 Yom 3/11. 1932, ausg. 27/6. 1933.) G e i s z .

P. M. G. Metal Trust Ltd., London, Herstellung einer Kupferlegierung, wobei 
man zum Cu oder der Cu-Legierung Fe u. Si ais Yorlegierung zusetzt, dad. gek., daB 
man ais Vorlegierung eine Legierung aus Si, Cu ii. GuBeisen bzw. eine Mischung aus 
Stahl u. GuBeisen, gegebenenfalls m it einem Zusatz yon P  u./oder Mn, benutzt. — 
Die Vorlegierung enthalt z. B. 10^-30% GuBeisen bzw. eine entsprechendo Mischung 
von Stahl u. GuBeisen, 70—10% Si, unter 10% P, unter 15% Mn, wahrend der Rest 
aus Cu besteht. (N. P. 49 487 vom 26/6. 1929, ausg. 19/10. 1931.) D r e w s .

William J. Braddock, Wheeling, V. St. A., Sdurefestc Kupferlegierung, be
stehend aus 90—94% Cu u. je 3—5% Al u. Ni. Der Werkstoff laBt sich leicht durch 
Ziehen u. Walzen yerarbeiton, (A. P. 1  916 602 vom 20/2, 1933, ausg. 4/7. 1933.) Gei.
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Herbert Friedmann, Berlin, Verfahren zur elektrothermischen Herstellung von 
Aluminium  unter Anwendung von AJ20 3 enthaltenden Rohstoffen, Ton, Kaolin, 
Bauxit usw., dad. gek., daB diese in an sich bekannter Weise unter Zusatz von den 
Dampfdruck des Al erniedrigenden Stoffen, besonders Po oder Si, auf eine Rohalu- 
miniumlegierung versohmolzen werden, dieso in an sich bekannter Weise in eino alu- 
miniumreicho (Reichlegierung) u. eino aluminiumarmo (Armlegierung) zerlcgt u. dio 
Reichlegierung auf Reinaluminium dest. wird. — Dio Zcrlegung der Rohlegierung 
goschieht durch Saigern. Dio Reichlegierung laBt sich ohne Anwendung besonders 
tiefer Vakua dest. (D. R. P. 578 547 KI. 40c vom 23/3. 1929, ausg. 15/6 1933.) Gei.

Fred Keller und Charles M. Craighead, New Kcnsington, Pen., Aluminium- 
legierung, bestchend aus 0,5—3%  Mg,Si, 0,1—l,0°/o V u. Al ais Rost. Das Al soli auBer 
Mg, Si u. V unter 0,3% Verunroinigungen enthalten. Der Werkstoff besitzt hoho Zug- 
fcstigkeit u. hohon Widcrstand gegen korrodierendo Einfliisso. AuBordem behiilt er 
sein urspriingliches Aussehen an der Luft boi. Er eignet sich besonders zur Herst. von 
Fensterrahmen. (A. P. 1910 861 vom 30/11. 1932, ausg. 23/5. 1933.) G e i s z l e r .

Bohn Aluminium & Brass Corp., Detroit, iibert. von: William E. Mc Cul- 
lough, Detroit, Aluminiumlegierung, bestehend aus 0,5—3,0% Cu, 0,75—1,5% Cr,
0,25—0,5% Co, 0,75—3,0% Si. Rest Al. Die Legierung ist besonders widerstands- 
fahig gegen korrodierendo Einfliisse. Sio ist leicht preBbar u. besitzt im polierten 
Zustand hohon Glanz, der bei Gebraueh erhalten bleibt. Das zuzusetzende Cu soli 
mit B behandelt werden. (A. P. 19 13  846 vom 2/11. 1931, ausg. 13/6. 1933.) Gei.

Beryllium Development Corp., NowYork, iibert. von: Joseph Kent Smith, 
Detroit, Beryllium-Aluminiumlegierung, bestehend aus 55—70% Be, 25—40% Al, 
sowio Mn, Mo u. V jo in Mengen von 0,5—2,5%. Die Werkstoffo weisen geringo D. 
bei hohen Festigkeitswerten auf. Vor biniiren Bc-Al-Legierungen besitzen sio den 
Vorteil, daB sio leichter gieB- u. yerarboitbar sind. Diinne Bleeho des Werkstoffes 
eignen sich fur Flugzeugbespannungen. Wegen ihres geringen Reibungskoeff. kann 
dio Legierung auch zur Horst. von Kolbenringen u. Kolben Verwendung finden. 
GemaB A. P. 1 905 313 soli V in der Legierung durch die gleicho Menge Zr ersctzt 
werden. (A. PP. 1 905 312 u. 1 905 313 vom 22/12.1931, ausg. 25/4.1933.) G e i s z l e r .

Cuban-American Manganese Corp., New York, Aufbereitung von Manganerzen. 
Bovor dio Erzo der Gravitations- oder Sehwimmaufbereitung unterworfen werden, 
r<5stet man sio, vorzugsweise bei Tempp., von etwa 600°, ab. Beim Flotieren wird 
zweckmaBig ein Reagens verwendet, das aus verseiftem Fischol u. einem KW-stoff, 
yorzugsweise Dipentcn, besteht. Das Ausbringen soli durch die Yorbchandlung erhoht 
werden. (E. P. 393 607 vom 31/8. 1931, ausg. 6/7. 1933. Cuban. Prior. 30/8. 
1930.) G e i s z l e r .

Fansteel Products Co., Inc., North Chicago, iibert. von: Clarence W. Balke, 
Highland Park, V. St. A., Darstdlung von reinem Niob. Niobmineralien, besonders 
Columbit, werden mit KOH geschmolzen. Dio Schmclzo wird dann m it W. ausgelaugt, 
wobei Kaliumniobat zusammen mit ahnlicli zusammengesetzten Salzon von Ta, Sn, 
W u. anderen Metallen in Lsg. geht. Zur Abtrennung der Hauptmenge an Ta wird 
der Lsg. HF zugesotzt, wodurch Kalium-Tantal-Fluorid ausfallt. Dio Trennung von 
Sn, W u. anderen Metallen erfolgt durch EingieBen des konz. F iltrats vom Nd. des 
Ta in eino NaOH-Lsg., aus der das Natriumniobat ausfallt, wahrend dio iibrigen Metalle 
in Lsg. bleiben. Letzte Reste von Ta werden durch Behandlung mit Mineralsauren 
aus dem Nd. entfernt, der dann in Kalium-Niob-Fluorid iibergefiihrt wird. Dieses 
Salz wrird geschmolzen u. elektrolysiert. Die abgeschiedenen Nb-Krystalle werden 
naeh ihrer Reinigung zu Stangen verprefit u. im Vakuum unter Stromdurehgang 
gesintort. Das gesinterto Prod. wird durch Hammern u. Ziehen oder Walzen in die 
gowiinschte Form gebraeht. (A. P. 1 905 882 vom 20/1.1928, ausg. 25/4.1933.) G e i s z l .

Sirian Lamp Co., Newark, New Jersey, iibert. von: John Allan Heany, New 
Haven, V. St. A., Darstdlung von Metallen der Yttriumgruppe, besonders Y u. Er. 
Zur Gewirmung eines yon Verunreinigungen, besonders Metallen mit niedrigerem F., 
freien Y wird gereinigtes Y20 3 m it einem Alkalifluorid, besonders KF, geschmolzen 
u. die Schmelze elektrolysiert. Die Anodę besteht aus Graphit oder Kohle, die Kathodo 
aus W. Das an der letzteren abgeschiedene pulverformige Metali wird zunachst in 
W. u. dann in sd. konz. H N 03 gereinigt. Zur Entfernung von etwaigem von der Anodę 
iibergegangenen C gliiht man das Metali bei 1000—1100° in H„. Das gereinigte Prod. 
wird mit Y (0H )3 u. Paraffinwaehs gemisclit u. die erhaltene Pastę in Drahtform gepreBt. 
Der Draht wird durch Erhitzen auf eino Temp. iiber 1500° im Yukuuin yerfestigt.
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Br dient yorzugsweise ais Gliihdrahfc fiir elektr. Lampen. (A. P. 1 905 866 yom 8/2.
1930, ausg. 25/4. 1933.) Ge is z l e r .

Stahlwerke Rochling-Buderus A. G. ,  Wetzlar, tibert. von: Alfred Kropf, 
Wetzlar, Hartlegierung, bestehend aus 40—65% W, 1—2,5% C, 10—40% Mo u. 1 bis 
20% Ta. Die Werkstoffe besitzen neben boher Hartę hoho Zahigkeit u. Warmfestig- 
keit (ygl. auch Oe. P. 132 533; C. 1933. II. 438/39). (A. P. 1893 144 yom 20/8. 1926, 
ausg. 3/1. 1933. D. Prior. 16/1. 1926.) Ge is z l e r .

General Cable Corp., New York, iibert. von: Adrian P. Roux, Oriskany, New 
York, Hartmetall. Der Werkstoff ist aufgobaut aus einer Mischung von yerschicdenen 
Carbiden des W ohne Anwendung eines ziihen Hilfsmctalles. Er besteht aus je einem 
Gewichtsteil einer W-C-Verb. mit 0,5—1,0% bzw. 3,5—4,0% C, 2 Tcilen einet Vcrb. 
mit 5,5—6,0% C u. 3 Teilen einer Vcrb. mit 7,5—8,0% C. Dio yerschicdenen W-Verbb. 
werden fiir sich durch Erhitzen von W- mit C-Pulver auf eine Temp. von etwa 1100° 
hergestellt. Die Mischung der Carbide wird bei einer Temp. von etwa 1360° unter Druck 
gesintert. Die Legierungen eignon sich besonders zur Herst.' von Ziehdiisen, die vor 
anderen Hartmetalldiisen den Yorteil besitzen, daB sio vollkommen porenfrei sind 
u. weniger dem VcrschleiB unterliegen. (A. P. 1 905 505 vom 3/12. 1929, ausg. 25/4. 
1933.) 1 Ge is z l e r .

Anthony G. de Golyer, Brooklyn, Gesinterte HartmetaUegierung, bestehend aus 
einem Borid in einer Menge von iiber 50% u. einem Hilfsmctall, das Cu, Bo u. ge- 
gebenenfalls Co enthalt. Geeigneto Boride sind z. B. die von Al, Be, C, Ca, Cr, Co, 
Mn, Mg, Mo, Si, Ti, W, V ,U u. Zr. Falls nieht das Borid von C den Hauptbestandteil 
der Legierung bildet, darf der Geh. an C hochstens 3%  betragen. (A. P. 19 13  373 
yom 11/6. 1928, ausg. 13/6. 1933.) - G e is z l e r .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. yon: Floyd Clinton Kelley, 
Schenectady, New York, Gesinterte HartmetaUegierung, bestehend aus einem Carbid 
von W oder einem anderen Metali der 6 . Gruppo des period. Systems, Tantalcarbid 
u. einem Metali der Eisengruppe. Man yerwendet zweckmaBig gleiche Mengen der 
Carbido yon W u. Ta. Dio Menge an Hilfsmctall betriigt etwa 13%. Das Tantalcarbid
wird hergestellt durch etwa 8 -std. Erhitzen einer Mischung von Ta u. C in einem ge-
schlossenen Graphitrohr auf 1550—1600°. (E. P. 389 564 yom 19/11. 1931, ausg. 
13/4. 1933. A. Prior. 19/11. 1930.) Ge is z l e r .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Gesinterte HartmetaUegierung, bestehend aus einem Nitrid u. einem Borid 
oder Silicid odor beiden yon W, Mo, Ti, Ta, Zr, V, Nb, Th oder Al u. einem niedriger 
schmelzenden Hilfsmctall (Ni, Cr, Co, Fe), Ietzteres in einer Menge yon bis 25%. Der 
Geh. an Nitrid soli unter 50% liegen. AuBordem kann ein Carbid der genannten Metalle 
bis zu 20% zugegen sein. Dic Werkstoffo zeichnen sich durch besonders hohe Harto 
u. VerschleiBfestigkeit aus. (F. P. 744 361 vom 20/10. 1932, ausg. 19/4. 1933. D. Prior. 
23/10. 1931.) Ge is z l e r .

Firth-Sterling Steel Co., V .(St. A., Gesinterte HartmetaUegierung, bestehend aus 
Wolframcarbid ais Hauptbestandteil (60—95%), einem Metali der Eisengruppe in 
Mengen yon 2—20% u. 0,5— 35% eines Carbides von Ta. Durch das Tantalcarbid 
wird dio YerschleiBfestigkeit der Legierung gesteigert. (F. P. 743472 vom 30/9.
1932, ausg. 31/3. 1933. A. Prior. 4/11. 1931.) Ge is z l e r .

Firth-Sterling Steel Co., V. St. A., Gesinterte HartmetaUegierung, bestehend aus
35—80% Wolframcarbid, 5—45% Tantalcarbid, 0,5—30% Titancarbid u. 1—30% 
Co, Fe oder Ni ais Hilfsmetall. Die Legierung besitzt besonders geringe Warmelcit- 
fiihigkeit u. hohe YersehleiBfestigkcit. (F. P. 746 209 vom 22/11. 1932, ausg. 24/5.
1933.) Ge is z l e r .

Firth-Sterling Steel Co., V. St. A., Herstdlung von gesinterten Hartmetallegie-
rungm aus dem Carbid eines oaer mehrerer hochschmelzender Metalle u. einem Hilfs
metall. Dem hochschmelzenden Metali oder seinem Oxyd wird zunachst C in einer 
Menge zugesetzt, die hóher, ais zur Carbidbldg. notwendig ist. Aus dem erhaltenen 
Carbid wird der freie C durch Erhitzen mit einem C bindenden Stoff abgebunden. Ais 
Zusatze komrnen die hochschmelzenden Metalle selbst oder ihre Oxyde in Frage. Dio 
Hartę der erhaltenen Legierungen wird durch dic Bindung des C gesteigert. (F. P.
746 210 yom 22/11. 1932, ausg. 24/5. 1933.) G e is z l e r .

Firth-Sterling Steel Co., V. St. A., Herstellung von Mischungen aus Oxyden der 
hochschmelzenden Metalle Ta, Ti, Mo, W, Cr, V, Th, Nb u. U. Aus einer Lsg., dio die- 
jenigen Metalle enthalt, dereń Oxydmischung hergestellt werden soli, werden Misch-
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salze durch Auskrystallisieren oder Ausfallen gebildet u. dann in die Oxyde tiber- 
gefiihrt. Zur Herst. einer Mischung aus T i0 2 u. Ta8Os lóst man beide Oxyde in HF 
u. fallt mit NHjOH dio Hydroxydc, die man dann in die Oxyde uberfiihrt. Dio 
Miachungen oignen sich besonders zur Herst. von Carbidmischungcn fur Hartinetall- 
carbidlegierungen. (P.P.  746211 vom 22/11. 1932, ausg. 24/5. 1933.) G e is z l e r .

Firth-Sterling Steel Co., MeKeesport, Pen., ubert. von: Gregory J. Comstock, 
Edgewood, Pen., Herstellung ton Formkorpem aus Hartmetallegicrungen aus W-Carbiden 
u! Hilfsmetall. Die Komponenten der Legierung werden in gotrennten Lagen in eine 
Graphitform gebracht u. hierin auf eino Temp., die oberhalb des F. des HilfsmetaUes 
liegt, erhitzt. Dieses dringt dabei in die Poren der Carbidsehieht ein u. kittet die Toilchen 
aneinander. Das W-Carbid wird yorzugsweiso in Form oincs PreBkorpers yerwcndot, 
wahrend die Hilfsmetallschiehten aus in geeignete Form gebrachten Platten bestehen, 
dio auf dcm Sehmelzwege erhalten wurden. Ein Vermahlen der Mischung aus Carbid 
u. Hilfsmetall soli yermieden werden. (A. P. 1910 884 rom  14/11. 1931, ausg. 23/5. 
1933.) Ge is z l e r .

Friedr. Krupp A.-G., Essen, Herstellung ton Werkzeug, wobei man auf einen aus 
Fe oder Stahl bostehenden Grundkórper ein aus einer Hartmetallegiorung hergestelltes, 
das eigentliche Werkzeug darstollonde Formstuck auflotet, dad. gek., daB ein zahes 
Metallblatt, dessen Ausdehnungskoeff. im wesentlichon mit dem der Hartmetall- 
legierung zusammenfallt, an don LOtstellen eingelegt wird, u. daB das Lóten in iiblieher 
Weise mit Hilfe von Messing oder Cu erfolgt. — Das Metallblatt ist beiderseitig mit 
einem Lótmittel, z. B. Cu, sowie m it einem FluBmittel, z. B. Borax, iiberzogen. (N. P. 
49 306 vom 14/6. 1930, ausg. 28/9. 1931. D. Prior. 6/11. 1929.) " D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Herstellung 
ton Metallstucken aus Metallpultem. Man yerwendet ais Ausgangsmatcrial fein ver- 
teilte Metalle, die aus ihren Carbonylverbb. gewonnen sind. (Belg. P. 359 211 vom 
22/3. 1929, Auszug yeroff. 25/9. 1929. D. Prior. 26/3. 1928.) H o r n .

Linde Air Products Comp., Now York, V. St. A., ubert: yon: James Harold 
Bucknam und L. W. Young, Buffalo, V. St. A., Schwei/Sterfahren. Um Metallstucke, 
insbesondere Blecho oder Bander, auf therm. Wege zu verbinden oder zu trennen, 
werden dio Metallstucke an einer Warmeąuelle vorbeibcwegt u. dadurch allmahlich 
erhitzt. Die Warmezufuhr zu don Metallteilen wird dabei automat, so eingestellt, 
daB stets eine bestimmte, dielit iiber der SchweiBtemp. liegendo Temp. erhalten bleibt. 
Das Yerf. u. die zu seiner Ausfuhrung dienende Vorr. wird im einzelnen erlautert. 
(E. P. 393411 vom 27/5. 1932, ausg. 29/6. 1933. A. Prior. 8 /6 . 1931.) H e in r .

General Electric Co., New York, ubert. von: Robert Palmer, V. St. A., 
Schioeifiterfahren f  ur Metalle. Das SchwciBen gesehieht lediglich durch Erhitzen der 
SehweiBstelle m it einatomigem H, indem man H 2 durch einen elektr. Lichtbogen fiihrt, 
der yorzugsweise unter Verwendung von Wolframelektroden erzeugt wurde, u. auf dic 
SehweiBstelle auftreffen laBt. Um die" Luft yon der SehweiBstelle fern zu halten, um- 
gibt man den Strom von einatomigem'H m it einem Schleier von H,. Die Bldg. yon 
Oxyden u. Nitriden im SehweiBmetallJwird yermieden. (A. P. 19 16  014 yom 30/7. 
1924, ausg. 27/6. 1933.) G e is z l e r .

Georges Mingasson, Frankreich, Schtceifimitiel fu r Eisen und Stahl. Das SchweiB- 
mittel besteht aus einer Logierung von Si mit Mn, der noch ein beizender Zuschlag 
beigegeben ist. Ein besonders geeignetes Mischungsverhaltnis ist z. B .: 20 Gowichts- 
teile Si, 60 Gewiehtsteile Mn u. 15 Gewichtsteile Natriumtetraborat. Die Wrkg. der 
Legierung beruht darauf, daB das Metalloid Silicium sich mit den meisten Metallen 
leieht chem. yerbindet, daB das Mangan eine Zementation der zu verschweiBenden 
Metalle verursacht u. daB der F. der Legierung geniigend tief ist. (F. P. 746 305 vom 
13/2. 1932, ausg. 26/5. 1933.) H e in r ic h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht, 
Ludwigshafen a. Rh., und Franz Duftschmid, Heidelberg), Schweifimassen, ins
besondere Schweifidrahte. Ais SchweiBmassen, insbesondere zur Herst. von SchweiB- 
drahten, sollen durch eine Warme- u. gegebenenfalls Druckbehandlung unterhalb der 
Sehmelztemp. yorfestigto Gemische von feinyerteilten Metallen oder Legierungen mit 
feinyerteilten, das SchweiBen oder die Eigg. der SchweiBnaht yerbessemden, ins
besondere dereń Festigkeit u. Zahigkeit erhohenden Zusatzstoffen yenvendet werden. 
Dadurch wird eine gleiehmaBige Yerteilung des Zusatzstoffes in der fertigen SchweiB- 
masse erzielt, was yor allem daim yon besonderem Vorteil ist, wenn wahrend des 
SehweiBens im SehmelzfluB Umsotzungen yor sich gehen. Das Yerf. ist z. B. geeignet
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fiir dio Herst. yon SchweiBdrahtcn aus Metallen der Eisengruppe oder deron Legie- 
rungen entweder unter sich oder rait anderen Stoffen, wie Chrom, Mangan, Molybdan, 
Wolfram, Titan, Vanadin, Silieium u. dgl. Ais Zusatzstoffe kommen insbesondere 
Stoffe in Betracht, die schwefel- u. phosphorfrei sind u. dio mit Metalloxyden leiehtfl. 
Schlacken bilden, wie Kiesolsaurc, Borsaure, Silicatc, Borato u. dgl. (D. R. P. 580 398 
KI. 49h vom 20/1. 1931, ausg. 10/7. 1933.) H e i n r i c h s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Verfahren zur Herstellung von 
gezogenen Drahten, insbesondere Schweipdrahten, 1. dad. gek., daB der yorgewalzto 
Draht vor dem ZiehprozeB in einer ICalkmilchlsg. ais Anodę einer kurzeń elektrolyt. 
Behandlung unterworfen u. dann getrocknet wird. — 2. Das Bad ist eine gesatt. Kalk- 
Isg. mit Uberschufi von Ca(OH)2. Temp. ist 100°. Stromdichte 0,4 Amp. pro ciń Draht- 
lange. Behandlungsdauer 5—15 Sckunden. (D. R. P. 579 797 KI. 48a vom 14/5. 
1932; ausg. 30/6. 1933. A. Prior. 22/6. 1931.) B r a u n s .

Hughes Tool Cc., Houston, Texas, iibort. von: Henry B. Woods, Houston, 
Uberzug fiir Schweipeleklroden, bestehend aus einer Mischung yon 24—45 Teilen CaC03, 
25—45 Teilen Si02, 5—20 Teilon Natriumsilicat u. 5—25 Teilen Ferromangan, sowie 
gegebenenfalls 3—25 Teilon Ferrochrom. Neben Ferromangan kann die Mischung 
aueh noch Ferrosilicium enthalton. Das Natriumsilicat wird ais wss. Lsg. den ubrigen 
Bestandteilen zugesetzt u. dient ais Bindomittel. Mit der Elektrodo wird eine an 
Poren sowio Osyden u. Nitriden freie SchweiBo erzielt, yon der sich die gebildeto Schlacke 
leicht entfernen laBt. (A. P. 1 905 081 vom 23/12. 1929, ausg. 25/4. 1933.) G e i s z l e r .

Edwin Joyce, Uppcr Darby, Penns., V. St. A., Schweiflmaterial fiir schmiedbare 
Aluminiumlegierungen. Das SchweiBmaterial wird zusammengesetzt aus 92% %  Al, 
4—5%  Cu, 1,20% Si, 0,25% Zn  ,1,20% Fe, 0,25% Mg u. Spuren Mn. (A. P. 1  913 394 
vom 28/1. 1932, ausg. 13/6. 1933.) H e i n r i c h s .

Chemieprodukte G. m. b. H., Berlin-Britz, Pasie zum Schutz der Schweipstellen 
von eisemen Rohrstrangen u. dgl. gegen korrodierende Einflusse, 1. bestehend aus einer 
bekannten Pastengrundlage, der einerseits ais Feuchtigkeit absorbierende Korper 
die aus dem Wollfett durch Extraktion m it Methyl- u. Athylalkohol gewonnenen Sub- 
stanzen u. andererseits solche Stoffe, die auf das zu schutzende Metali passivierend 
wirken, einverleibt sind. — 2. gek. durch den Zusatz yon Chromaten, Phosphaten
o. dgl. ais Passiyierungsmittel. — Beispiel: 94 Teile Petrolato, Pyroparaffino, Proto- 
paraffine; 5 Teile Isocholesterin; 0,3 Teile Kahumbichromat; 0,7 Teile Na3P 0 4 werden 
k. gemischt. (D. R. P. 578 520 KI. 48d vom 11/11. 1930, ausg. 14/6. 1933.) B r a u n s .

Bullard Co., ubert. yon: Thomas E. Dunn, U. S. A., Reinigen von Metallober- 
flachen. Die m it Rost, Ol u. dgl. bedeckten Metallteile werden ala Kathoden in ein 
alkal. Bad eingebracht, das Metallionen von Pb, Sn, Zn oder Cd enthalt. Badzus.: 
1 Gallone W. a u f '4 Unzcn Na3P 0 4 -12H20  u. 12 Unzen NaOH. Der Geh. an Metall
ionen erganzt sich aus den Anoden aus Pb oder Sn usw. Stromdichte etwa 60 Amp. 
pro QuadratfuB, sohwankend zwischen 10 u. 150 Amp. Es bilden sich aus dem 01 
u. F e tt u. den Metallionen teilwcise Metallseifen. (A. P. 1 9 1 7  022 yom 28/7. 1932, 
ausg. 4/7. 1933.) B r a u n s .

Rubber Service Laboratories Co., ubert. von: George L. Magoun, U. S. A., 
Beizbad fiir Melalle, bestehend aus einer etwa 6 %ig- H 2S 0 4-Lsg. m it einer geringen 
Menge. eines Zusatzmittels aus einem Rk.-Prod. aus aliphat. Aminderiyy. mit organ. 
Aminen u. z. B. Mercaptoarylthiazol. Beispiel: 1 Mol. Diphenylguanidin u. 1 Mol.
2-Mercaptobenzothiazol werden 15 Min. auf 155° erhitzt. Nach dem Abkiihlen wird
1 Mol Aldol zugefugt u. bis zum Schmelzen erhitzt. Das harzige Endprod. wird fein 
gemahlen, 0,05 g davon werden einem Bade yon 750 ccm der 6 %ig. HjSO,, zu- 
gesetzt. (A. P. 1 915 468 yom 16/2. 1931, ausg. 27/6. 1933.) B r a u n s .

Rubber Service Laboratories Co., ubert. von: George L. Magoun, Beizbad 
fiir Metalle, bestehend aus einer nichtoxydierenden Mineralsaure in Lsg. m it einem 
geringen Zusatz eines primaren aromat. Diaminoderiy. des Mercaptoarylthiazols oder 
Mercaptobenzothiazols. Beispiel fiir die Herst. des Zusatzes: 2 Mol. 2-Mercapto- 
benzothiazol werden m it 1 Mol. Paraphenylendiamin auf 150° bis zur Schmelze erhitzt. 
Das entstehende harzige Prod. wird nach dem Erkalten gemahlen, 0,047 g davon 
werden zu 750 ccm 6 %ig. H ,S 0 4 gesetzt. (A. P. 1915469 yom 16/2. 1931, ausg.
27/6. 1933.) B r a u n s .

Oskar Ungersbock und Karl Maschek, Wien, Verfahren zum Beizen von Werk- 
stiicken aus Metali auf elektrolyt. Wege. Das Werkstuck wird so in ein 10%ig. H 2S04- 
Bad gelegt, daB es m it keiner Elektrode Beruhrung hat. Stromdichte 100 Amp.
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pro qm. Spannung 5 Yolt. Nach jo 5 Min. wird umgewendet. Von Zeit zu Zeit wird 
umgepolt. (Oe. P. 133 216 vom 2 1 / 1 . 1932, ausg. 10/5. 1933.) B r a u n s .

William S. Eaton und Walter W. Burns, U. S. A., Verchromen. Dio zu ver- 
chromonden Gegenstando werden nach guter Reinigung ais Kathoden gegen Anoden 
aus Pb oder Cr geschaltet. Badzus.: 1 Gallone W. auf 8  Unzcn NaOH (95°/0ig) u.
16 Unzen Cr03. Spannung 5—10 Volt. Stromdichte 1—2 Amp. je (Juadratzoll. 
Temp. von 43—55° steigend. (A. P. 19 1718 8  vom 23/4. 1926, ausg. 4/7. 
1933.) B r a u n s .

Asociacion de Productores de Yodo de Chile, Valparaiso, Verfahren zur elektro- 
lytisch.cn Abscheidung iton Chrom nach H auptpatent 575450, 1. dad. gek., daB dem 
sauerstofffroio Chromjodyerbb., insbesondere CrJ3 entlialtenden Bad Bed.-Mittcl zu- 
gesetzt werden. — Nach Ansprueh 2 u. 3 sind solche Red.-Mittel z. B. Hydrazin, Oxal- 
siiuro u. dgl., sowio Saccharosc, Glueose, Fructose, CH3OH, Harnstoff, Saponin usw.
— Badzus.: 1000 ccm W., 100 g Cr in Form von CrJ3 (35° Bć), 25 g Borsaure, 21/2 g H J 
u. etwa 10 g Hydrazin. (D. R. P. 579 065 KI. 48a vom 1/7. 1932, ausg. 21/6. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 575 450; C. 1933. I. 4033.) B r a u n s .

Siemens &  Halske Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Charles Hodges Eldridge, 
Detroit, U. S. A.), Einrichtung zur clektrolytischen Verchromung, 1. dad. gek., daB 
dem korrodierenden EinfluB des Verchromungselektrolyten ausgesetzte Teilo (Behalter, 
Kuhlsehlangcn, Anodon) mindestens oberfliichlich aus oiner uberwiegend Pb ont- 
haltenden Pb-Żn-Legierung bestehen. — 2. der Zinkgeh. schwankt zwischen 3 u. 10°/o. 
—■ Bei einem Zn-Geh. von mehr ais 5%, am besten 7%, ist die Korrosion prakt. 
beseitigt. (D. R. P. 579 067 KI. 48a vom 29/1. 1932, ausg. 21/6. 1933. A. Prior. 
31/1. 1931.) B r a u n s .

Aeme Steel Co., iibert. yon: Chester M. Mac Chesney und Ralph H. Norton, 
Chicago, U. S. A., Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Ubcrkleiden von 
Eisenbandem mit Zink auf elektrolyt. Wege. Die Bander werden zunachst durch 
Reinigungsbader u. dann in eino flacho Wanno gefiihrt, dio den Elektrolyten, bekannt 
unter dom Namon „Meaker solution“ , onthalt. Ais Kathoden dienen mehrere Gruppen 
von je 3 Rollon, dio das Band tragen, wahrend die Anoden durch darunterliegende 
flacho Platten dargestellt werden. Eyent. sind Abstandhalter aus Holz yorgesehen. 
Es gelingt so kontinuierlich beide Seiten der Bleehbander mit Zn zu iiborziehen. 
(A. P. 19 17  657 yom 4/1. 1929, ausg. 11/7. 1933.) B r a u n s .

Dr. Otto Sprenger Patentverwertung Jirotka m. b. EL, Liechtenstein, Auf- 
bringen von Manganozyduberzugcn auf Aluminium, Magnesium und dereń Legierungcn. 
Badzus.: 5%  KMn04 u. 5°/0 K 2Cr20 „  ovent. noch 0,5% CuS04. Je gróBer der Mn- 
Goh. des Bades, desto dunkler wird die Farbę des tlberzugss. Bei Al-Legierungen ist 
ein Zusatz von 2%  H F yorteilhaft. (Holi. P. 27 538 vom 22/2. 1928, ausg. 15/4.
1933.) B r a u n s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Rudolf Auerbach, 
Nouenhagen), Verfahren zur Herstellung von Ozyduberzugen, dad. gek., daB in der 
Hitze zersetzbare Motallyerbb. anorgan. oder organ. N atur durch Yerdampfen oder 
Zorstiiuben einem m it fl. oder gasfórmigen Brennstoffen botriebenen Geblaso zu- 
gofuhrt worden, darin thorm. zors. u. m it den Gasen in gewiin&chtor Richtung fort- 
geleitet werden. — Beispielo fiir die metallorgan. Verbb.: Aluminiumathylat, Zink- 
methyl. Man kann auch wss. A1(N03)3-Lsg. in einen Knallgasbrenner einstauben. 
(D. R. P. 579 441 KI. 48d yom 25/8. 1932, ausg. 26/6. 1933.) B r a u n s .

Metal Finishing Research Corp., Morenci, Mich., iibert. von: Robert R. Tanner, 
Detroit, Mich., MetaUuberzugsmitlel fiir Eisen, Stahl, Zink u. dereń Legierungen, be- 
stohend aus organ. Sauren, dio mit dom Metali einen Salziiberzug zu bilden yermógen. 
Geoignete Sauren sind aliphat. Di- u. Oxydicarbonsauren, z. B. Ozalsiiure, Malonsaure, 
Weinsaure, Gallussaure, u. aromat. Monoearbon- u. Sulfonsauren, z. B. Salicylsdure u. 
Benzolsulfonsaure. ZweckmaBig werden die h. Lsgg. dieser Sauren benutzt, eyent. unter 
Zusatz eines Oxydationsmittels, z. B. yon Mn02, NaN02 u. H 20 2. Ais reaktions- 
beschlounigende Zusatze sind genannt Na2S03, ferner Mn-, Cu- oder Cr-Salze. (A. P. 
19 11 5 3 7  vom 14/7. 1930, ausg. 30/5. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Metallisierungsgesellschaft m. b. H., Deutschland, Korrosionsschutzmittel, be- 
stchend beispielsweise aus 28 ccm eines Gemisches von Kresol u. Phenol, 15 ccm Form
aldehyd, 5 ecm Leinól, 40—50 ccm Methylalkohol, dazu wird ein Gemiseh aus 40 ccm 
China Clay, 10 ccm Kreide, 15 ccm Graphit, 15 ccm eines natiirlichen oder kunstlichen 
Harze8 u, 20 ccm Gummilack gegoben. Das Prod. wird mit dem Spaehtol aufgebracht,
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oder durch Zusatz erlióhter Mcngen von fl. Stoffen yerfliissigt u. aufgestrichen otc. 
(F. P. 745 250 vom 8/11. 1932, ausg. 8/5. 1933.) M. F. M u l l e r .

Paul Bastien, Efcudo des alliages m agnesium -alum inium -cuivre, rich es en m agnćsium . Contri- 
^bu tion  a  l ’ó tudo des p rop rie tes do fonderie , des m etau x  e t  alliages. P a r is :  G au th ier- 

V illars 1933. (140 S.) 4°.
P u b lica tio n s seien tifiques e t  tech n iąu es du  m in iste re  de l ’a ir . N o. 20.

[russ.] A. F. Below, E in ige  E igg. von  le ieh ten  W alzm etalleg ierungen . M oskau-L eningrad : 
Z w etm etisdat 1933. (48 S.) R b l. 1.20.

[russ.] M ichaił N ikolajew itscli Dobrochotow, K u c h tu rsk e r B rauneisonerze des S iidurals .
L en ing rad : G eorasw edisdat 1933. (23 S.) R b l. 2.C0.

[russ.] W ładim ir M ickajlow itsch K reiter, N ieh teiaenm etalle  O stsib iriens (Cu, N i, P b , Ag).
L en ingrad-M oskau: W iss.-Tcelin. Geolog. V erlag 1933. (93 S.) R b l. 4.50.

[russ.] I. S. Stachojew, Dio B earb e itu n g  go ldhaltiger Schlam m e d u rch  C yanisierung. M oskau- 
L en in g rad : Z w e tm e tisd a t 1933. (50 S.) R b l. 1.— .

R. C. Stockton, Tho prinoip les of e lectric w eld ing : rae ta llie  a rc  process. L o n d o n : P itm a n  
1933. (192 S.) 8°. 7 s . 6 d . n e t .

IX. Organische Industrie.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Katalytischc Reinigung vcm 

sauerstofflialtigen organischen Produktem der kalalytischen Hydricrung von Kohlenstoff- 
/ozyden. Dieselben werden bei Tempp. zwischen 100 u. 300° in Ggw. von schwer redu- 

zierbaron Oxyden oder Schwofelverbb. der Schwermetalle der 1., 2., 4., 5., 6 . oder 
8 . Gruppe des period. Systems der Elemente oder einer Mischung solcher Sauerstoff- 
u. Schwefelverbb. einem H»-Druck von iiber 50 a t ausgcsetzt. Geeigncte Kontakt- 
massen fiir das Verf. erhalt man beispielsweiso durch partielle odor yollstandigo Red. 
yon Salzen von Sauren, die sich yon Metallen der 5. oder 6 . Gruppe des period. Systems 
ableiten, mit H 2S. Z. B. wird eine gelbe, unangenehm ricehende, zwischen 120 u. 180° 
sd. Alkoholfraktion eines CO-Hydrierungsprod., entlialtend 0,07°/o Schwefel, iiber 
einem durch Behandlung yon Ni-Wolframat mit H2S erhaltenen, aus Ni-Sulfid u. 
W-Sulfid bestehenden Kontakt bei 200° oinem H2-Druck von 200 a t unterworfen; 
pro Stde. kann so eine dom Vol. des Katalysators gleiche Fl.-Menge behandelt werden. 
Dabei wird ein Teil der organ. Verbb. in ICW-stoffe u. der im Ausgangsprod. yor- 
handene Schwefel in H2S iibergefuhrt. Dieso Rk.-Prodd. werden durch Fraktionierung 
u. Behandlung mit Alkali- bzw. Erdalkaliosyd oder -hydroxyd entfernt, u. zwar gelien 
bei der Dest. ca. 10% zwischen 50—110° ais Vorlauf, bestehend aus KW-stoff u. W., 
weg, wahrend 90°/o zwischen 120 u. 180° dest. Dieser letzterc Teil wird mit 2°/o pulyeri- 
sierten Alkali- oder Erdalkalihydroxyds yersetzt u. danach filtriert. Die so gereinigten 
hóheren Alkohole sind ganzlieh farblos, u. yon angenehmem Geruch; der S-Geh. ist 
auf 0,005°/o gesunken. Sie stellen gute Losungsmm. fiir Harze dar* u. konnen ais 
lósungyermittelnde Zusatzmittel zu alkoholhaltigen Motortreibmitteln dienen. Beispiels- 
weise entmischt sich eino Mischung aus 15 Voll. !Methanol u. 80 Voll. Autobenzin, 
der 5 Voll. einer gemaB dem Verf. gereinigten Alkoholfraktion zugesetzt worden sind, 
erst bei —20° u. die Abgase des mit derselben gespeisten Motors besitzen keinen un- 
angenehmen Geruch. (F. P. 746 640 vom 1/12. 1932, ausg. 2/6. 1933. D. Prior. 5/12. 
1931.) R. H e r b s t .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz (Erfinder: Hermann Priickner, Chemnitz,
Herstellung sekundarer Alkohole. Das Referat nach F. P. 734 864; C. 1933- I. 1196 
wird dahingehend berichtigt, daB gomaB dem Beispiel ein Prod. erhalten wird, das in 
der Hauptsache aus den Alkoholen ■ CH (OH) ■ C'H3 u, C13H2,-CH(OH)-CHa be
steht. (D. R. P. 580139  KI. 12o vom 15/11. 1931, ausg. 6/7. 1933.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ixm Ozyalkozy- 
rerbindungen der Paraffinreihe durch Red. yon Oxoalkoxyverbb. in Ggw. feinverteilter, 
katalyt. wirkender Metalle mittels H2, dad. gek., daB dio Red. in fl. Phase in Ggw. oder 
Abwesenheit eines Lósungs- oder Verdunnungsmittels bei gewohnlichem oder erhohtem 
Druck durehgefiihrt wird. — Z. B. wird jŚ-Metlioxybutjraldehyd in Ggw. yon 0,4 
bis 0,6% katalyt. wirksamem Ni u. in Vcrdunnung mit der gleichen Menge Methanol 
zunachst bei ca. 45° u. gegen Ende der Rk. bei ca. 90—100° einem H2-Druck von 
25 at ausgesetzt. Man erhalt aus dem Rk.-Gemisch in einer Ausbeilte yon 95—98% 
Meihozy-3-butanol-l (Kp. 158—159°). In entsprechender Weise liefert /3-Athoxy- 
butyraldehyd Athoxy-3-1mlanol-l (Kp.j, 81°); ebenso werden aus den entsprechenden 
Aldehyden l,3-Bulylenglykol-3-\_n-bniyl]-dther (Kp.., 74°), Melhozy-3-propaiwl-l (Kp . 27



1758 H ,x. Or g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1933. II.

66°), Athoxy-3-propanol-l (Kp . :8 76°) erhalten. (D .R . P. 579 651 KI. 12o vom 26/11.
1931, ausg. 29/6. 1933.) R . H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Karl Ludwig 
Lautenschlager, Frankfurt a. M., Max Bockmuhl, Gustav Ehrhart, Hochst a. M. 
und Walter Krohs, Bad Soden a. T., Verfahren zur katalytischen Hydrierung von 
aliphatischcn Polyoxyverbindungen. Zu dem Ref. nach Oe. P. 128 358; C. 1932. II. 
1510 ist folgendes nachzutragen: Bei der katalyt. Hydrierung yon Sagemehl in wss. 
Suspension bei 220° unter 70— 100 a t Druck in Ggw. eines Ni-Katalysators wahrend 
1/ 2 Stde. erhalt man neben Glycerin in der Hauptsacho Mannit, F . 166°, — bei der 
von Torf unter iihnlichen Bedingungen neben tx.,fi-Dioxypropan u. Glycerin einen stark 
zuckerhaltigen Sirup. — Dimethoxytrioxyhexan K p., 170—172°, — Didthoxytrioxy- 
liexan farbloser Sirup, K p . 2 170—175°. Die Prodd. finden ais Schmiermiltel, ais Ver- 
dickungsmiltel in der Textilindustrie, sowie ais Ausgangsstoffe fiir Jherapeut. wirksame 
Verbb. Verwendung. (A. P. 1915 431 vom 20/10. 1928, ausg. 27/6. 1933. D. Prior. 
24/10. 1927.) Sc h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Hans Meerwein, Marburg, Lahn), 
Yerfahren zur Umseizung organischer Yerbindungen mit Diazomelhan, dad. gek., daB 
man die zur Umsetzung gelangenden Verbb. in alkoh. Lsg. in Ggw. solcher in A. unl., 
schwach alkal. reagierender Katalysatoren mit Nitrosomethylacylamiden behandelt, 
dio eine alkoholyt. Spaltung der Nitrosoverbb. unter Bldg. von Diazomethan bewirken.
— Diese Spaltung erfolgt schon bei 0° boi Ggw. in A. unl. Katalysatoren, wie K 2C03, 
Na2C03, Mg-Athylat usw. unter Mitwrkg. des Alkohols im Sinne folgender Gleichung: 
X-CO-N(NO)CH3 +  ROH =  CO(X)(OR) +  CH2N 2 +  I I 20 . Ais Ncbenprod. entsteht 
Kohlensaureester, dio alkoh. Lsg. bleibt wahrend der ganzen Dauer der Rk. neutral. 
Man kann daher unter dieson Bedingungen aueh alkaliempfindliche Stoffe, wie Aldehyde, 
Ketone oder Saureester mit nascierendem CH2N 2 behanaeln, ohne daB sich eine konden- 
Bierendo oder yerharzendo Wrkg. des Alkalis bemerkbar macht. Vorteilhaft yerwendet 
man solcho alkal. reagierende Katalysatoren, die, wie insbesondere K 2C03, das bei der 
Rk, entstehende W. zu binden yermógon. Bei nur langsam mit CH2N 2 reagiorenden 
Verbb. ist es zur Vermeidung der Ansammlung gróflerer CH2N2-Mengen zweckmaBig, 
in die mit dem Katalysator yersetzte alkoh. Lsg. der umzusetzenden Verb. die NO- 
Verb. allmahlich in dem MaBe einzutragen, wie das CH2N 2 yerbraucht wird. Explosionen 
odor Verlusto an C1I2N 2 sind unter diesen Umstanden ńicht zu bofiirchten. Z. B. laBt 
man zu einer Mischung von Aceton u. n. Butylalkohol, in der gegliihtes K»C03 suspendiert 
wird, unter Ruhren u. Wasserkiihlung langsam in n. Butylalkohol gel". Nitrosomethyl- 
urethan (I) einflieBen. Nach 80 Stdn. hórt die anfangs lebhafte N2-Entw. auf. Bei der 
Aufarbeitung erhalt man 33,5°/0 asymth. Dimethyldthylenoxyd u. 38% Methylćithylketon, 
bereehnet auf die angewandte Mengo I. Wesentlich schneller erfolgt diese Umsetzung 
(in 20 Stdn.) boi Verwendung yon Mg(OC2H 5)2 ais Katalysator. — Aus Cyclohexanon, 
A. u. I bei Ggw. yon gegliihtem K 2C03 erhalt man neben Diathylcarbonat Ketone, 
wie Cyclooctanon u. Cydoheptanon, die yon den gleichzeitig gebildeten Athylenoxyden 
durch Ausschiitteln mit 0,5%ig. H 2SO.I( wobei letztere in Glykole yerwandelt werden, 
u. nachfolgende Dest. leiclit getrennt werden konnen. — Phenol, A . u. I  geben bei Ggw. 
yon K 2C03 neben Diathylcarbonat mit 93,3%ig.' Ausbeute Anisol. — Durch Einwr. von
I  auf Cyclohexanon u. A. in Ggw. yon wasserfreiem N a2C03 bei 15° erhalt man nach 
72 Stdn. 51,3% Cyclooctanon u. 15,7% Pentamethylendthylenglykol. (D. R. P. 579 309 
KI. 12 o yom 10/7. 1931, ausg. 26/6. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

Henry Dreyfus, London, Ausfiihrung eiothermer Seaktionen in der Gas- oder 
Dampfphase in einem Rk.-Raum, der die Gase oder Dampfo in einem flachen, breiten 
kreisfórmigen Raum einschlieBt, dessen Wanduhgen von einer Kiihlfl. umgeben sind. 
Danach wird z. B. A. zu Acetaldehyd event. in Ggw. von Ag oder Cu ais Katalysatoren 
oxydiert. An Hand einer Zeichnung ist das Verf. u. dio Vorr. naher beschrieben. (E. P. 
390 847  yom 2/10. 1931, ausg. 11/5. 1933.) M. F . M u l l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorxn. Roessler, Frankfurt a. M., 
iibert. von: Josef Seib, Konstanz, Katalysatoren fiir die Hydrierung und Dehydrierung 
organischer Verbindungen. Vgl. E. P. 305 198; C. 1929. I I . 616. Zu dem Ref. ist nach
zutragen, daB z. B. Crotonaldehyd bei 200° in Butanol u. zum Teil in Butyraldehyd iiber- 
geht. Athylalkohol geht in Acetaldehyd iiber. (A. P. 1 913 774 vom 2 0 / 1 2 . 1928, ausg. 
13/6. 1933. D. Prior. 2/2. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul bei Dresden (Erfinder: 
Georg Schroeter, Berlin), Herstellung von sauerstoffakthem Aceton. Weitere Aus-
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bildung des Verf. gemaB D. R . P. 496 021 (s. u.) zur Gowinnung von sauerstoffaktiyem 
Aceton durch Behandlung yon reinem Aceton mit ionisiertem Sauerstoff oder ozoni- 
siertor Luft, dad. gek., daB man hier dem Aceton organ. Stoffo ais Katalysatoren, ins- 
beaondere Ather oder Ester zusotzt. — Insbesondere eignetsich A. ais Katalysator. 
Z. B. behandelt man Aceton, das mit 6 %  seines Gewichtes A. yersotzt ist, mit ozoni- 
siertem Sauerstoff, bis die Mischung den gewunschten Ozongeh. aufweist. Dio Ozoni- 
sicrung yerlauft scbneller u. yollstandiger ais ohno Katalysatoren. Weiterhin konnen 
ais Katalysatoren Essigester u. Amylather yerwendet werden. (D. R. P. 557 516
KI. 12o yom 8/7.1928, ausg. 26/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 495 021; C. 1931. I.
2264.) R. H e r b s t .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. (Er
finder: Max Klar, Frankfurt a. M., Hans Walter und Hermann Schulz, Mainz-Mom- 
bach), Reaktionsapparat zum Ketonisieren ton Essigsćiuredainpfen, gek. durch einen 
Kontaktraum fiir Holzkohlo od. dgl., der zur period, oder kohtinuierlichen, partiellen 
Erneuerung der Kontaktmasse u. ihr Zusammenbringen m it dem Substrat im oberen 
u. unteren Ende mit Schleusen oder Schiebevorr. od. dgl. yertehen ist. — Der App. 
wird mit Hilfe einer schemat. Zeichnung niiher beschrieben. (D. R. P. 579 916
KI. 12o> vom 17/8. 1929, ausg. 4/7. 1933.) R. H e r b s t .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Hans Walter und Hermann Schulz, Mainz-Mombach), Herstellung yon  
Aceton aus dampfformiger Essigsaure, dad. gek., daB man dio Rk. in Ggw. yon Kohlo 
ais Katalysator in Rk.-Raumen ausfuhrt, dereń Wandungen aus solchen Stoffen be- 
stehen, die wahrend der Rk. auf das gebildete Aceton keine zerstfirenden Wrkgg. aus- 
iiben, wie z. B. Cii, Al, V 2 A-Stahl, keram. Massen u. dgl. — Z. B. wird der auf 400° 
yorerhitzte Dampf von 10%ig. Essigsaure bei 400° durch ein mit HolzkohlengrieB 
beschicktes Kontaktrohr aus Cu gefiihrt. Aceton wird in einer Ausbeute yon 92% 
erhalten. Fur das Verf. kann ohno Nachteil auch yorher Holzcssig ais Ausgangsprod. 
yerwendet w'erden. Die Bldg. yon Nebenprodd. ist beim Arbeiten nach dem Verf. 
unbedeutend u. die Rk. kann so geleitet werden, daB die erhaltenen Kóndensate nur 
einen unter 0,4% liegenden Geh. an nicht umgesetzter Essigsaure zeigen. (D. R. P. 
581047 KI. 120 yom 29/3. 1929, ausg. 20/7. 1933.) R. H e r b s t .

British Industrial Solvents Ltd., London, Herbert Langwell, Epsom, Surrey, 
und James Ernest Youell, Beddington, Surrey, England, Kondensalion von Aldehyden 
mit Ketonen. Es wird Aceton mit Acetaldehyd in alkal. Lsg. zu Acetylaceton kondensiert.
— Z. B. werden in einem GefiiB, das ein mit Kiihlflachen yersehenes Ruhrwerk ent
halt, 1500 ccm Aceton mit 650 ccm W. unter Riihren allmahlich mit 100 ccm n. NaOH 
yersetzt, wobei die Temp. 20° nicht ubersteigęn darf. In  dio homogeńo Mischung werden 
nun allmahlich unter gutem Riihren 460 ccm Acetaldehyd unter der Fliissigkeits- 
oberfliicho einlaufen gelassen, wobei die Temp. auch weiterhin unterhalb 20° gehalten 
wird. Nach dem Eintragen des Aldehyds wird sofort mit n. Sauro bis zur alkal. Rk. 
gegen Methylorange u. gleiohzeitig sauren Rk. gegen Methylrot neutrahsiert. Dann 
wird iibersehussiges Aceton u. uberschussiger Acetaldehyd yorsichtig abdest., worauf 
das W. im Vakuum abdest. wird. (E. P. 390 905 vom 19/1. ,1932, ausg. 11/5.
1933.) E b e n .

Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Deutsehland, Verfahren zur konti- 
nuierlichen Entwasserung von Essigsaure. Die Entwasserung gesehieht durch Rekti- 
fikation mit Dialkylcarbonaten, z. B. Dimeihyl- (I), Diathyl- (II) oder Melhylamyl- 
carbonat (III), die mit W. binare azeotrope Gemische bilden. Z. B. liegen die Kpp. der 
Gemische yon I -f  W. bei 79—80°, yon II -f  W. bei 91—92° u. yon III +  W. bei 98°, 
wobei I auf 310 Teile 50 Teile W., II auf 100 TeUe 33 Teilo W. u. HI auf 100 Teile 
250 Teile W. mitnimmt. (Ygl. D. R, P. 570858; C. 1933. I.. 2608.) (F. P . 748170  
vom 29/12. 1932, ausg. 29/6. 1933.) D o n a t .

Maison Camus-Duchemin (Soc. An.), Frankreich, Verfahren zur Anreicherung 
von Athylacetat. FI. oder dampffórmige Mischungeri des Esters mit A. u. W. werden 
in Ggw. eines fliichtigen Stoffes dest., der mit A. u. W. ternare oder binare azeotrope 
Gemische mit Kpp. unter 70° bildet. Z. B. bildet n-Hexan yom Kp. 69° m it A. u. W. 
ein ternarcs Gemisch vom Kp. 56°, mit A. ein binares yom Kp. 58°, mit W. ein binares 
yom Kp. 61°, wahrend der Ester selbst bei etwa 77° sd., so daB eine gute Trennung 
moglich ist. Eine Zeichnung erlautert die Apparatur. (F. P. 747 302 vom 10/3. 1932, 
ausg. 14/6. 1933.) '  D o n a t .
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Schering Kahlbaum A.-G. (Erfinder: Karl Junkermann und Otto von Schickh),
Berlin, Herstellung substituierter Acetamide, dad. gek., daB man in die NH2-Gruppe yon 
Alkyl-, Alkylalkenyl- oder Alkenylaeetamiden in an sieli bekannter Weise eine Acetyl- 
gruppe einfiihrt. — Wahrend die Ausgangsstoffe Hypjiotica, d. li. raseh u. fiir kurze Zeit 
stark wirksame Mittel sind, zeichnen sich ihre N-Acetylderivv. durch eine milde u. 
langanhaltende, beruhigende Wrkg. aus, so daB sie ais Sedativa von Bedeutung sind. 
AuBerdem sind sie vollig geschmaeklos, wahrend die Ausgangsstoffe sehr stark u. nach- 
lialtig bitter schmecken. Z. B. wird Triallylacetamid (I) mit ubersckiissigem Acel- 
anhydrid unter RiickfluB 4 Stdn. gokocht. Nach Abdest. des Aeetanlmlrida wird der 
Ruckstand aus viel W. oder A. umkrystallisiert. Das Acetyllriallylacetamid, (C^HJjO 
CO-NH-CO-CH, (II), wird so in geruch- u. geschmacklosen Nadelchen, F. 92—93°, 
erhalten. — II laBt sich auch gewinnen, indem man I bei 15° zu einer ath. Suspension 
von 1 Mol. Acetylchlorid u. 1 Mol. Pyridin gibt, nach beendeter Rk. das Pyridinhydro- 
chlorid absaugt u. das Losungsm. yerdampft. — Analog erhu.lt man aus Acetanhydrid 
u. Diallylpropylacetamid in Toluol gel. durch Kochen unter RiickfluB das Aceiyldiallyl- 
propylacelamid, (C3H6)2 • (C3H7) • C ■ CO ■ NH ■ COCH,, aus PAe. biischelformig angeordnete 
Nadeln u. SpieBe, F. 74°, unl. in W., 1. in organ. Ldsungsmm., wl. in PAe., — sowie aus 
Triathylacelamid u. Acetanhydrid das Acetyltriathylacetamid, (C2H 6)3C■ CO • N H ■ COCH,, 
aus Lg. geruch- u. gesehmaekloses Krystallpulver, bzw. rhomb. Blattchen, F. 109—110°, 
unl. in W., 11. in organ. Lósungsmm., wl. in PAe. (D. R. P. 581 830 KI. 12o yom 17/4.
1932, ausg. 3/8. 1933.) SCHOTTLANDER.

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben, Post RoBlau, Anhalt, Verfahrcn 
zur Herstellung von Estern, die licht- u. lagerbestandig, yon angenchmem Geruch u. 
ais Losungsm. geeignet sind, dad. gek., daB man die bei der Aufarbeitung von Grau- 
kalk anfallenden Riickstandssauren naeh in bekannter Weise yorgenommener Ver- 
esterung mit einwertigen aliphat. Alkoholen der Einw. von Wasserstoff in An- oder 
Abwesenheit yon Kontaktstoffen unterwirft. Z. B. werden 1500 kg Riickstandssauren 
mit 1200 kg Butanol u. 15 kg H 2SO., yerestert u. der isolierte Ester in Ggw. eines der 
iibliehon Metallkatalysatoren bei 100—200° 2—3 Stdn. m it H 2 unter Druck behandelt. 
Auf 1 kg Ester werden etwa 20—30 1 H„ yerbraucht. Erhalten werden 2000—2400 kg 
Reinprod. vom Kp. 125—190° m it der VZ. 300—400. (D. R. P. 578 286 KI. 12 o 
vom 20/11. 1929, ausg. 12/6. 1933.) D o n a t .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. 
b. H ., Mtinchen (Erfinder: Hans Anselm und Eugen Galitzenstein, Burghausen), 
Herstellung von Aluminiumkatalysatoren zur Umwandlung von Aldehyden in Ester, dad. 
gek., daB man den bekannten Katalysatoren, welehe Al, Alkoxyl u. Chlor enthalten, 
Zn in chem. Bindung einverlcibt. — Z. B. werden am RuckfluBkuhler unter Umriihren
17 kg Al-Spane, 0,3 kg A1C13, 8 6  kg absol. A. u. 235 kg Athylacetat bis zum Sieden 
der Rk.-Fl. erhitzt. Nachdem ca. 18 cbm H 2 unter Bldg. einer entsprechenden Menge 
Al-Athylat entwickelt sind, wird abgekiililt, worauf in die Fl. 12,5 kg wasserfreies 
ZnCl2 eingeriihrt werden. Dabei yollzieht sich unter Bldg. eines komplexen Zn-Salzes 
die Auflósung des ZnCl2. Nach dem Abtrennen des unangegriffenen Al (ca. 1,0 kg) 
ist der Katalysator gebrauchsfertig. Zu dem so hergcstellten Katalysator wird unter 
Ruhren u. Kiihlen bei 25° frisch dest. Aeetaldeliyd gegeben, wobei sich Essigsaure- 
athylester bildet, u. zwar konnen mit obiger Katalysatormenge 4320 kg Acetaldehyd 
yerarbeitet werden. Der anfallende Rohester enthalt ca. 2°/0 unyeranderten Acet
aldehyd u. ca. l °/0 hohermolekulare Nebenprodd. Ohne ZnCl2-Zusatz wiirde yom 
Katalysator nur 1/3 der Aldehydmenge umgesetzt u. gleiehzeitig ein wesentlich hoherer 
Anteil von Nebenprodd. erzeugt werden. An Stelle des Athylacetats konnen auch 
andere Ester oder KW-stoffe, wie Xylol, ais Verdunnungsmittel u. an Stelle von Al- 
Athylat andere Al-Alkoholate angewendet werden. Weiterhin eignen sich die Kataly
satoren auch zur Umwandlung hoherer aliphat. Aldehyde, sowie Aldehyden der aromat, 
u. hydroaromat. Reihe; beispielsweise setzen sie n-Butyraldchyd in Buttersdurebułyl- 
ester um. (D. R. P. 579 566 KI. 12o vom 26/4. 1932, ausg. 29/6. 1933.) R. H e r b s t .

Stickstoffwerke G. m. b. H ., Berlin (Erfinder: H. Heinrich Franek, Berlin- 
Charlottenburg, und Carl Freitag, Berlin-Neukólln), Darstellung von Alkalicyaniden,
1. dad. gek., daB man HCN oder Blausaurebildungsgemische aus NH 3 u. CO zu- 
sammen m it zusatzliehem H 2 allein oder auch im Gemisch mit inerten Gasen, wie 
N2, auf die Carbonate der Alkalien bei beginnender Rotglut u. daruber bei gewohn- 
liehem oder erliohtem Druck einwirken laBt. — 2. dad. gek., daB gegen Ende des 
Prozesses der HCN- bzw. NH3-Strom, gegebenenfalls unter Temp.-Steigerung, ab-
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gestcllt wird. — 3. dad. gek., daB man die Carbonate der Alkalien m it einem Zusatz 
von Cyaniden oder Cyanaten oder beiden zum Schmelzen bringt u. in diese Schmelzo 
die HCN-H2- bzw'. NH3-CO-H2-Ccmische einleitet. — 4. dad. gek., daB an Stelle der 
Alkalicarbonate yerunreinigto Cyanide Yerwendung finden. (D. R. P. 579 880 KI. 12k

I  i  und Hugh Fitzalis Kirkpatrick Picard, London,
Oewinnung von Blausaure aus komplexen Schwermetallcyaniden. Dio komplesen Cyanide 
werden in einer rcduzierenden, H 2 enthaltenden Atmosphare in Ggw. von elementarein 
S bzw. yon yerfluclitigbaren S enthaltenden Substanzen erhitzt, so daB HCN frei wird, 
wahrend das Schwermetall sich mit dem S yerbindet. — Das Verf. cignot sich u. a. 
zur Gewinnung von HCN aus Schwermetallrhodanid. (Hierzu vgl. Aust. P. 3793/1931;
C. 1932. II. 2236.) (E. P. 394004 vom 18/12. 1931, ausg. 13/7. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
Wuppertal-Vohwinkel), Darslellung von Kondensationsprodukten aus Cyanamid und 
Formaldehyd, dad. gek., daB man in Abanderung des D. R. P. 522 066 Cyanamid 
(ausgenommen in der Form des unmittelbar aus Kalkstickstoff gewonnenen Auszugs), 
CH20  u. Saure in wss. Lsg. bei 15° yereinigt u. dann dic Reaktionsmischung erwarmt.
— Z. B. wird Na-Cyanamid in W. unter Kiihlung gel. u. gleichfalls unter Kiihlung
mit verd. HC1 bzw. CH3C02H angesauert. Dami fiigt man uberschiissige C7/20-Lsg. 
hinzu u. erhitzt in einer Schale auf 90—100°. Nach einiger Zeit scheidot sich eine 
amorphe, nach dem Abkiihlen zu Krusten erstarrende weiBe M. ab, die mit W. ge- 
waschen u. getrocknet wird. Das sich gegen 250° unter Gasentw. zers. farblose Konden- 
sationsprod. ist in k. verd. HC1 fast unl., erst beim Erwarmen groBtenteils 1., in verd. 
NaOH aueh beim Kochen swl. Es dient ais Zwischenprod. fiir Arzneimittel bzw. ais 
Zusatzmittel fiir Kunststoffe. (Hierzu ygl. aueh E. P. 319 822; C. 1930. I. 2007.) 
(D. R. P. 580 830 KI. 12 o vom 11/9. 1924, ausg. 17/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 522 056;
C. 1931. 1. 3609.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Carbamin- 
siiurechlorid. Man erhiilt das Carbaminsaurechlorid (Harnstoffchlorid) in ąuantitatiyer 
Ausbeute, wenn man bei Tempp. zwischen 200 u. 300° Phosgen auf N H  f i l  einwirken 
laBt, wobei das Rk.-Prod. sofort nach seinem Austritt aus der Rk.-Kammer durch 
schnelles Abkiihlen yerfliissigt wird. Die Rk. kann kontinuierlich ausgefiihrt werden.
— Z. B. wird ein Phosgenstrom bei 270° in NH4C1 eingeleitet. Aus den entweichenden
Gasen wird das Carbaminsaurechlorid durch W.-Kiihlung abgeschieden. Dio Ausbeute 
betragt 95—100%, berechnet auf das angewandte Phosgen. Das letztere kann bei 
der Rk. aueh mit anderen Gasen, wio N2, CO, C02, Luft oder HCl-Gas gemischt sein. 
Die Ausbeuten sind dann nur wenig sehlechter. (F. P. 746 596 vom 30/11. 1932, ausg. 
1/6. 1933. D. Prior. 7/1. 1932.) E ben .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Frederick W. Miller jr., Wil- 
mington, Delaware, V. St. A., Herstellung von Harnstoff aus Ammoniak und Kohlen- 
saure. Die Harnstoffgewinnung aus NH3 u. C02, die aueh ganz oder teilweise durch 
NHyCarbamal, (NH t )2C03 oder NH4HC03 ersetzt sein kónnen, geschieht im Auto- 
klaven unter Anwesenheit eines betrachtlichen Uberschusses an NH3 bei 140—250° 
in Ggw. yon Methanol ais Losungsm. Dann wird zuerst der gróflte Teil des iibor- 
schussigen NH3 bei gewohnlichem Druck, hierauf das NH.,-Carbamat u. Methanol 
unter yermindertem Druck, wobei aueh das restliche NH 3 mit ubergeht, abdest. Das 
letztere Destillat wird wiederum auf Harnstoff yerarbeitet. — Z. B. werden 86,2 Teile 
(Gewichtsteile) NH3, 36,3 Teile C02, 13,6 Teile NH4-Carbamat u. 100 TeOe Methanol 
unter 100 a t Druck auf 150° erhitzt. Nach 2 Stdn. wird zuerst bei 100° das NH3 ab- 
getrieben, dann unter yermindertem Druck restliches NH3, das NH4-Carbamat u. 
Methanol bei 90—120° abdest. Der Riickstand besteht aus Harnstoff. Die letztere 
Dest. wird nach Uberfiihrung des Gemisches in ein anderes GefaB yorgenommen u. 
das aus den yorgonannten Bestandteilen bestehende Destillat wieder in don Autoklaven 
zuruckgeleitet, wodurch der ProzeB kontinuierlich gestaltet wird. (A. P. 1908715  
vom 28/5. 1931, ausg. 16/5. 1933.) E b e n .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Frederick W. Miller jr., Wil- 
mington, Delaware, V. St. A., Herstellung von Harnstoff aus Ammoniak und Kolilen- 
saure. Bei der Herst. von Harnstoff aus NH 3 u. C 0 2 oder diese Stoffe enthaltenden 
Salzen in Ggw. von Methanol unter Anwendung eines wesentlichen Uberschusses an 
NH3 wird nach beendeter Rk. das uberschiissige NH3, das noeh yorhandene NH4- 
Carbamat u. das Losungsm. in mehreren Stufen abdest. (ygl. A. P. 1 908 715; yorst.-

vom D r e w s .

XV. 2. 117
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Ref.). Bei diesem Yerf. ist es nun zweekmaflig, von yornherein in Ggw. von Harnstoff 
zu arbeiten, da das aus dem KreisIaufprozeB stammende NH4-Carbamat in Ggw. von 
Harnstoff in Methanol viel leichter 1. ist ais okno denselben. — Z. B. besteht daher ein 
solcher Ansatz aus 89,5 Gowiehtsteilen NH3, 15,9 Gowiehtsteilen C02, 7,1 Gewiehts- 
teilen NH4-Carbamat, 13,2 Gowiehtsteilen Harnstoff u. 17,2 Gowiehtsteilen Methanol. 
Dureh dioso Abanderung wird bei dem kontinuierlichon ProzeB eino Ausbeuto yon 
fast 100% erzielt. (A. P. 1908 995 vom 28/5. 1931, ausg. 16/5. 1933.) E b e n .

Koppers Co. of Delaware, V. St. A., Herslellung ton Thioharnstoff. Bei der be- 
kannten Herst. yon Thioharnstoff aus N H 4CNS  im SehmolzfluB treton schiidliche, 
die Ausbeuto herabsetzendo Nobenrkk. auf. Dieso werden yermieden, wenn man das 
NH4CNS raseh auf 160° erhitzt, ca. 2 Stdn. bei dieser Temp. hiilt u. dann langsam 
auf ca. 110° abkiihlen laBt. Dann wird dio Schmelze durch AufgieBen auf eine gekiihlto 
Scheibe oder ahnliche Vorr. in Kórner oder Flocken yerwandelt. Der entstandene 
Thioharnstoff wird auf dem Wego iiber sein Doppelsalz mit NH4CNS goreinigt, indem 
das Schmelzprod. in eino bei 10—14° 535 g/l NH4CNS enthaltende Lsg. gegeben wird. 
Hierbei seheidot sieh dio Additionsyorb. des Thioharnstoffs mit NH4CNS quantitativ aus 
u. wird durch Eiltrieren gewonnen. Es wird durch Lsg. in w. W. gcspalten, u. dio Lsg. 
wird durch Tierkolilo entfarbt. Aus ihr krystallisiert nach Entfemung der Tierkohle 
der Thioharnstoff beim Abkiihlen aus. Ausbeuto 85%. Gleichzeitig wird eine Apparatur 
besehrieben, dereń Benutzung das Verf. kontinuierlich ausgestaltet. (P. P. 730 682 
yom 29/1. 1932, ausg. 19/8. 1932. A. Prior. 31/1. 1931.) E b e n .

National Synthetic Corp., Paincsyille, Ohio, iibert. yon: Henry O. Forrest, 
Andoyer, Massach., und Per K. Frolich, Elizabeth, N. J., Verfahren zum Oxydieren 
ton cyclischen Verbindungen, insbesondero yon Naphthalin, Naphthenverbb. u. Cyclo- 
hexan, mittels molekularem 0 2 unter Druek bei einer Temp., dio iiber dem Kp. der Fl. 
u. unterhalb der krit. Temp. liegt. Die Temp. wird durch den Druck geregelt. — 
Z. B. wird Toluol zu Benzoesaure u. Benzaldehyd, ferner Na-phthalin zu Phthalsiiure- 
anhydrid oxydiert (Zeichnung). (A. P. 1916 923 vom 31/1. 1930, ausg. 4/7. 
1933.) M. F. Mu l l e r .

National Synthetic Corp., Painosville, Ohio, iibert. yon: Henry O. Forrest, 
Andoyer, und Per K. Frolich, Elizabeth, N. J., Durchfiihrung exothermer Beaktionen 
zwischen Oasen und Flussigkeiten, insbesondere der Oxydation organ. Verbb. mit Luft 
oder molekularem Sauerstoff, in einem geschlossenen System. Zwecks Begelung der 
Temp. wird dio Konz, des Rk.-Gases u. die Verdampfung der fl. organ. Verb. eingestellt. 
Dor Gesamtdruck in dem Rk.-Raum wird hoher gehalten ais der Dampfdruck der Fl. 
bei der jeweiligen Temp. Die yerdampfto Fl. wird kondensiert u. in den Rk.-Baum 
zuriiekgefuhrt. Vgl. yorst. Bef. (A. P. 1916473  yom 31/1. 1930, ausg. 4/7. 
1933.) M. F. Mu l l e r .

Selden Co., Pittsburgh, Pennsyly., iibert. yon: Joseph E. Jewett, Mount Leba- 
non, Verfahren und Vorrichtung zur Durchfiihrung ezolhermer kaialylischer Beaktionen, 
z. B. zum Oxydieren yon organ. Verbb. in der Gas- oder Dampfphase. Der Rk.-Baum 
ist mit zahlreichen senkrcchten Rohren besetzt, die in dem Katalysator stecken u. dureh 
die Ktthlfl. geleitet wird. Andererseits kann der Rk.-Raum auch durch zahlreiche senk- 
rechte Rohrwandungen in lange schpiale Katalysatorraumo u. in ebensolche diese um- 
gebende Zwischenraume fiir Kiihlzwecke geteilt sein. Ais Kuhlmedium wird zweck- 
maBig eine Fl. benutzt. Dazu 2 Zeiehnungen. (A. P. 1 917 718 yom 31/5. 1930, ausg. 
11/7. 1933.) M. F. Mu l l e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung ton 
aromatischen Oxyaldehyden. (D. R. P . 578037 KI. 12 o vom 25/8. 1931, ausg. 8/6 . 
1933. — C. 1933. I .  3788.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung aroma- 
tischer Ozyaldeliyde, dad. gek. daB man in Abanderung des D. R . P. 578 037 an Stelle 
der Phenole, die in der o- oder der p-Stellung eino Propenylgruppe enthalten, dió ent- 
sprechenden Oxybenzylalkohole in wss.-alkal. Lsg. m it N 0 2-Verbb. oxydiert, die in- 
folge ihres Geh. an S0 3H- oder C02H-Gruppen in alkalihaltigem W. 1. sind. — Es 
gelingt, auf diesem Wege, auch Oxybenzylalkohole mit 2 Carbinolgruppen im Mol. in 
dio entsprechenden Dialdehyde zu iiberfiihren. Z. B. wird Vanillinalkohol in 10%ig- 
NaOH gel., m-nitrobenzolsulfonsaures Na zugesetzt u. 4 Stdn. unter BiiekfluB ge
kocht. Nach dem Ansauern mit H 2S04 wird ausgeathert u. dem A. daa in sehr guter 
Ausbeuto entstandene Vanillin durch NaHS03-Lauge entzogen. — Ahnlich entsteht 
aus OuajacoUrichlormethylcarbinol bei der Oxydation mit yerd. rober Nitrobenzolsulfon-
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sauro Vanillin, das durch Umkrystallisieren aus Bzl. u. W. von nebenher cntstandener 
4-Oxy-3-rmthoxybenzoylcarbonsdure getrermt werden kann. — Zu einer Lsg. yon 
Phenol in 3,3%ig. NaOH gibt man 40%ig. CH20, lóst nach langerem Stehen in der Fl. 
festes NaOH, setzt dazu nitrobenzolsulfonsaures Na u. kocht l 1/2 Stdn. unter Riick- 
flufl. Die angesauerte Reaktionslsg. wird mit A. extrahiert, dem die gebildeten Aldehyde 
durch NallSOj-Lsg. entzogen werden. Im  A. bleibt unverandertes Phenol, wahrend 
bei der Aufarbeitung der Disulfitlsg. neben etwas Salicylaldehyd hauptsachlich p-Oxy- 
benzaldehyd gewonnen wird. — Erhitzt man eine Lsg. yon Dimethylol-p-kresol in 10°/oig. 
NaOH 2 Stdn. im Dampfbade mit m-nitrobenzolsulfonsaurem Na, so fallt das Na-Salz 
des gebildeten 4-Oxyuvitinaldehyds aus. Dieses wird abgesaugt u. gibt beim Zers. 
mit Sauren reinen 4-Oxyuvitinaldehyd, E. 133°. (D. R. P. 580 981 KI. 12 o vom 19/5. 
1932, ausg. 19/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 578 037; vgl. vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Karl Stephan, Berlin, Verfahren zur Darslellung von Estern des Isoborneóls aus 
Pinenchlorhydrat, Ameisensaure u. Pb-Eormiat, dad. gek., dafi 95—100%ig. Ameisen- 
siiure im t)berschuQ der 10—12-fachen Menge der Theorie in Abwesenheit yon Zn-Salzen 
angewandt wird. Dio Ausbeute betriigt etwa 90% Isobornylformiat. (D. R. P. 580 514 
KI. 12o yom 20/1. 1931, ausg. 13/7. 1933.) M. F. M u l l e r .

Dr. F. Raschig G. m. b. H., Ludwigshafen (Erfinder: Walter Prahl und 
Wilhelm Mathes, Ludwigshafen), Chlorierung von organischen Verbindungen, dio 
Wasserstoff ausschlieClich an Kernkohlenwasserstoffatome gebunden enthalten, in 
Weiterbildimg des Verf. gemaB D. R. P. 575 705 (s. u.) mit HCI u. 0 2 mit oder ohno 
Beimischung yon W.-Dampf, N2 oder anderen Verdiinnungsmitteln bei Tempp. von 
mindestens 300°, dad. gek., daB ais Katalysatoren Cu oder Cu-Verbb. yerwendet 
werdon. — Z. B. werden bei 430° iiber mit 120 g Cu-Chlorid impragnierto Tonscherben 
in Dampfform 300 g Diphenyl u. 150 ccm 17%ig. Salzsaure mit 110 1 Luft pro Stde. 
geleitet. Aus dem Rk.-Gemisch werden 77 g Mono- u. 21 g Dichlordiphenyl gewonnen. 
(D. R. P. 580 512 KI. 12o yom 13/12.1931, ausg. 13/7.1933. Zus. zu D. R. P. 575 765; 
C. 1933. II. 134.) R. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, William Bradley und Robert 
Robinson, Oxford, Darstdlung von kemsubstituierten Aminoozynaphthalinen. Man be- 
handelt Nitroso- oder Azoderiw. yon Naphtholen unter Erwarmen mit Cyaniden. — 
Hierbei erfolgt unter E intritt einer Cyangruppo in den Naphthalinkern gleichzeitig Red. 
der NO- oder Azogruppe zur NH2-Gruppe. Z. B. wird rohes l-Nitroso-2-oxynaphlhalin 
in W. suspendiert, mit einer k. wss. KON-Lsg. yersetzt, das Ganze verriihrt u. ca. 1 Stde. 
auf 80—85° erwarmt. Dio entstandene briiunlichgelbe Lsg. wird nach dem Erkalten 
filtriert u. m it HCI angesauert. Der hellbraune krystallin. Nd. wird aus W. umkrystalli- 
siert. Man erhalt ein Cyan-l-amino-2-oxynaphthalin, F. 195—200° unter Zers. — 
Erhitzt man eine Suspension von l-Benzolazo-2-oxynaphthalin oder das Na-Salz des
l-p-Svlfobenzolazo-2-oxynaphthalins in A. mit wss. KCN-Lsg. 90 Stdn., entfernt den A. 
aus der dunkelbraunen Lsg., mischt den Ruckstand mit wss. NaOH, athert aus, filtriert 
die zuruekbleibende Lsg. von einem gelben unl. Nebenprod. ab u. sauert sie an, so wird
l-Amino-2-oxy-4-cyannaphthalin ausgefallt. Daa gelbe unl. Nebenprod. wird nach 
Wasehen mit wrss. NaOH, dann mit 10%ig. HCI (wahrend der Beruhrung mit der Saure 
schlagt die Farbę des Prod. nach Orange um) wiederholt aus Eg. umkrystallisiert u. 
bildet dann braunlichgelbe Nadeln, F. 235° unter Zers., swl. in h. verd. NaOH mit gelber 
Farbę, unl. in h. konz. oder verd. HCI, in konz. H2S04 mit roter Farbę 1., die tiefgelbo 
Lsg. in Eg. wird beim Erwarmen mit SnCl2 u. HCI entfarbt. — Kocht man eine Sus
pension yon reinem 4-Benzolazo-l-oxynaphthulin bzw. des Na-Salzes des 4-p-Sidfo- 
benzolazo-l-oxynaphłhalins in ws3 .-alkoh. KCN-Lag. 70 Stdn., dest. den A. aus der ent- 
standenen klaren braunen Lsg. ab, estrahiert den Ruckstand mit wss. NaOH u. fallt aus 
der filtrierten Lsg. durch Ansauern das Reaktionsprod. aus, so erhalt man 4-Amino-
l-oxy-2-(oder3)-cyannaphthalin, das getroeknet in wasserfreiem A. 11. ist; aus der fil
trierten Lsg. fallt trockenes HĆl-Gas einen grauen Nd. aus. — Analog erhalt man aus
l-Benzolazo-2-oxynaphthalin-6,8-disulfonsaure, der 1-Benzolazo-2-oxynaphthalin-3-car- 
bomdure u. dem l-p-Sulfobenzolazo-2-oxynaphthalin-3-carbonsaureanilid die bzgl. Sulfon- 
saure- bzw. Carbonsaurederiw. des l-Amino-2-oxy-4-cyamiaphthalins. (E. P. 381 602 
vom 10/7. 1931, ausg. 3/11.1932.) Sc h o t t l a n d e r .

Hans Broche und Helmuth Schmitz, Essen, Darstellung von hydrierten Naphtha- 
linen. Unvollstandig gereinigtes techn. Naphthalin wird mit H 2 bei erhdhten Tempp. 
unter Druck in Ggw. bekannter, auf Silicagel ais Trager niedergeschlagener Hydrierungs- 
katalysatoren behandelt. — Wesentlich fur den glatten Verlauf der Hydrierung ist dio

117*
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Auswahl des Katalysatortragers. Wahrend ein aus 20% NiO auf Tonscherben bzw. 
Clarit niedergeschlagen bestehender Katalysator nur 2 mai, auf Floridin 7 mai, auf 
Tonsil 8 mai, auf Kieselgur 3 mai, auf Magnesit 6  mai, auf ge/alitem u. gegluhłem Si02 
nur 4 mai zur Hydrierung yerwendet werden kann u. dann seine Wrkg. yollkommen 
einbiiCt, ein auf Bimssłein niedergcschlagener Katalysator sogar von vomherein wirkungs- 
los ist, laBt sieh ein auf Silicagd niedergesehlagener NiO-Katalysator mehr ais 27-mal 
yerwenden, ohno wesentlieh an soiner Wrkg. zu yerlieren. Eine umstiindliche u. un- 
wirtschaftliehe Vorreinigung des Rohnaphthalins wird so yermieden. Z. B. wird Roh- 
naphthalin mit 3% ca. 90%ig. H 2S04 behandelt u. unter 20—30 mm Druck dest. 
oder h. ausgepreBt. Nach Zusatz des auf Silicagel bcfindliclien NiO-Katalysators 
wird unter einem Anfangsdruck von 100 a t H2 3 Stdn. bei 325° zur Einw. gebracht. 
Unterbricht man die Rk. nach dieser Zeit, so ist das C10HS m it fast theoret. Ausbeute 
in Tełrahydronaphthalin (I) umgewandelt. Sotzt man die Hydrierung fort, so erfolgt 
langsamer dio Bldg. von Dekahydronaphthalin. Der gebrauchte Katalysator karm 
durch Auswaschen mit A. u. Anziinden an der Luft regeneriert werden. Das rohe, 
schwach gelb gefarbte I  kann durch einmalige Dest. ais farblose, wasserklare FI., 
Kp. 204—207°, erhalten werden. (A. P. 1 896 282 yom 24/6. 1930, ausg. 7/2. 1933.
D. Prior. 27/6. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Lloyd C. Daniels, 
Buffalo, New York, V. St. A., Darslellung von Antlirachinon und dessen Kemsubstitutions- 
produkten. AlCl3-Komplexverbb. von o-Aroylbenzoesauren werden mit starker (70- bis 
100%ig.) H 2S04 oder Oleum mit hochstens 15% S 0 3-Geh. auf 90—180° erhitzt. — Das 
Verf. ermóglicht die unmittelbare Verwendung der bei der Einw. von A1C13 auf Ge
mische von Bzl. oder dessen Deriyy., wie Chlorbenzol, Toluol, Chlortoluol oder Napldhalin, 
u. Phtlialsaure- oder Chlorphthalsaurcanhydrid in Ggw. eines Losungsm., wie CS2, PAe. 
oder Bzl., erhaltlichen Kcnnple.xve.rbb., ohne zuvorige Abscheidung der freicn Aroyl-o- 
benzoesauren u. liefert gute Ausbeuten an hochprozentigen Anthrachinonen. Z. B. wird 
die durch Kondensation von Phthalsaureanhydrid mit Bzl. in Ggw. von A1C13 u. iiber- 
schiissigem Bzl. ais Losungsm., sowie Abdest. des letzteren nach beendeter Rk. im 
Vakuum erhaltliche AlCl3-Komplexverb. der Benzoyl-o-benzoesaure langsam bei ca. 130 
bis 135° in gut geruhrte 98—100%ig. H 2S04 eingetragen u. das Gemisch ca. 1 Stde. auf 
130—140° erhitzt. Dann kuhlt man auf 100—110° ab, gibt wenig Eis oder k. W. zu, 
u. gieBt dann in W. Nach Erkalten wird das Anthrachinon abfiltriert, erst mit W., dann 
mit 3%ig. Alkalilauge u. schlieBlich bis zur Alkalifreiheit mit h. W. gewaschen. Es kann 
in ublicher Weise weitergereinigt werden. — Analog erhalt man aus den AlCl3-Komphx- 
verbb. der 4-Chlorbenzoyl-o-benzoesdure das 2-Chloranthrachincm u. der p-Toluyl-o-benzoe- 
saure das 2-Hethylanthrachinon. (A. P. 1895 788 vom 2 1 / 1 1 . 1923, ausg. 31/1. 
1933.) Sc h o t t l a n d e r .

Philip Herkimer Groggins, Washington, Columbia, V. St. A., Darstellung von 
Aminoanthrachinonen. Halogenanthrachinone werden mit wss. NH3 in Ggw. yon KC103 
u. NH4N 0 3 u . gegebenenfalls einem Cu-haltigen Katalysator unter Druck auf 150— 226“ 
erhitzt. — Z. B. wird ein Gemisch aus 2-Chloranthrachinon, reduziertem Cu, bzw. Cu20, 
NH4N 03, KC103 u . 28%ig. bzw. 40%ig. wss. NH3 in einem Hochdruckautoklayen all
mahlich auf 185 bzw. 180° erhitzt, u. bei diesen Tempp. ca. 36 bzw. 20 Stdn. gehalten, 
hierauf das Reaktionsprod. in einem Destillierapp. mit NaOH alkal. gemacht, das iiber- 
schiissige NH3 durch Dest. entfernt u. der Riickstand gut ausgewaschen. Die Ausbeuten 
an 98°/oig. 2-Aminoanłhrachinon betragen 94 bzw. 96%- — Analog erhalt man aus
1-Chloranlhrachinon das 1-Aminoanthrachinon u. aus l-Nitro-5-chlor-, l-Nitro-6-chlor
l-Nitro-7-chlor-, 1-Nitro-S-chloranthrachinon, 1,5-Dichlor-, 1,8-Dichlor-, 2,6- u. 2,7-Di- 
chloranłhrachinon, sowie aus den yerschiedenen Nilrćdichloranthrachinonen die bz. 
Nitroamino-, Diamino- u. Nitrodiaminoanthrachinone. (A. P. 1 892 302 vom 30/6. 1931, 
ausg. 27/12. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Robert Fraser Thomson, und 
Rhys Jenkin Loveluck, Grangemouth, Schottland, Darslellung von l-Amino-2-chlor- 
anthrachinon. Man kondensiert 1,2-Dichloranthrachinon mit Arylsulfonamiden in Ggw. 
saurebindender Mittel u. eines Cu-Katalysators in einem Medium, in dem die ent- 
stehenden l-Arylsulfonamido-2-chloranthrachinone unl. sind, u. spaltet aus diesen mit 
starker H2S 0 4 den Arylsulfonylrest ab. — Das l-Amino-2-chloranthrachinon wird so in 
nahezu theoret. Ausbeute u. sehr rein erhalten. Z. B. wird 1,2-Dichloranthrachinon (I) 
unter Erhitzen zum Kp. in o-Dichlorbenzol gel., K 2C03, wenig Cu-Acetat u. Cu2Cl2 

zugegeben u. im Yerlauf von 3 Stdn. in das leicht sd. Gemisch p-ToluolsulJonamid in
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kleinen Anteilen eingetragen. Zum SchluB wird 15 Stdn. auf 174—178° erhitzt. Nach 
teilweiser Abkiihlung wird das o-Dichlorbenzol durch Wasserdampf abgetrieben u. daa 
zuriickbleibcnde l-p-ToluolsulJonamido-2-chloranthrachinon getrocknet. Mischt man 
letzteres mit 100%ig. H 2SO., in derKalte, erhitzt 1 Stde. auf 100°, kuhlt dann auf 80° 
ab, setzt durch Zugabe von W. die Saurekonz. auf 80% herab, filtriert bei 80° u. gieBt 
das Filtrat in iiborschussiges W., so schcidet sich reines l-Amino-2-chloranthrachinon (II) 
in fast theoret. Ausbeute ab. Durch die Filtration bei 80° werden Spuren etwa vor- 
handenen unveranderten I entfernt. — Analog erhalt man II aus I u. o-Toluolsulfonamid 
iiber das l-o-Toluolsulfonamido-2-chloranthrachinon. (E. P. 391209 vom 22/10. 1931, 
ausg. 18/5.1933.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., Now York, ubert. von: Donald
G. Rogers, Hamburg, James Ogilvie und Joyce H. Crowell, Buffalo, New York, 
V. St. A., Darstellung von lj/4-Dioxyanłhrachinon. p-Clilorphenol wird mit Phthalsaure- 
anhydrid in Ggw., yon A1C13 kondensiert, das so erhaltene Gemisch aus 5'-Chlor-2'-oxy- 
benzoyl-o-benzoesaure u. 4-Chlor-l-oxyanthrachinon m it ringschlieBenden Mitteln be- 
handelt u. das Prod. der Hydrolyse unterworfen. — Das Vorf. soli um 40—60% hóhere 
Ausbeuten an Chinizarin, d. h. ca. 90—98%, liefern ais die bisher ublichen Arbeits- 
weisen. Z. B. wird Phthalsdureanhydrid mit A1C13 innig vermischt, das Gemisch auf 
ca. 125—130° erhitzt u. unter gutem Riihren 1 Mol. gesehmolzenes u. ca. 50—60° 
w. p-Chlorplienol langsam wahrend 20—30 Min. zugegeben, wobei die Temp. yon selbst 
auf ca. 145—160° ansteigt. Dann wird das Gemisch schnell auf 175—180° erhitzt u. 
bis zur Bldg. einer nur schwer yerriihrbaren yiscosen M. u. bis eino mit angesauertem 
W. gekochtc Probe lceinen Chlorphenolgeruch mehr aufweist, bei dieser Temp. gehalten. 
Die crkaltete feste M. wird gepulyert u. das Pulver zu einer stark geriihrten Mischung 
aus W., Eis u. H 2S04 6 6 ° Bó gegeben. Nach 1-std. oder langerem Erwarmen auf 90 bis 
95° wird durch Zugabe von k. W. die Temp. auf 55—60° herabgedriickt, der Nd. ab- 
filtriert u. erst mit h., dann mit k. W. H 2S04-frei gewaschen. Der aus 6'-Ohlor-2'-ozy- 
benzoyl-o-benzoesaure u. 4-Clilor-l-oxyanłhrachinon (I) bestehende Nd. kann dann be- 
liebig getrocknet werden. I  wird hierauf bei 90—110° in eino in einem mit Riihrwerk 
u. RuckfluBkuhler yersehenen Kessel bcfindlicho Mischung aus Oleum u. krystallisierter 
H3B03 eingetragen, ca. 1 Stde. bei dieser Temp. yerriihrt u. dann ca. 6  Stdn. auf 175 
bis 180° erhitzt, bis der RingschluB u. die Hydrolyse beendet sind. Die mit w. W. ver- 
setzte M. wird noch 1 Stde. auf 90—95° erwarmt, der hauptsachlieh aus l,4-Dioxy- 
anthrachinon bestehende Nd. abfiltriert, mit W- siiurefrei gewaschen u. getrocknet. 
(A. P. 1886 237 vom 22/6. 1928, ausg. 1/11. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Richard Frank Goldstein, 
Blackley, Manchester, Darstellung von Arylamiden aromatischer Carbonsauren. Aromat. 
Carbonsauren werden m it primaren oder sekundaren aromat. Aminen u. W. entziehen- 
den Mitteln in Ggw. geringer Mengen A1C13 erhitzt. — Ais W. entziehende Mittel dienen 
PC13 oder SOCL. ZweckmaBig arbcitet man in indifferenten Lósungs- oder Ver- 
diinnungsmitteln", wio Kerosin, Toluol oder Nitrobenzol. Gegenuber dem ublichen 
Verf. wird durch den Zusatz yon A1C13 die Ausbeute an Arylamiden um 10% oder mehr 
gesteigcrt u. die Herst. auf andercn Wegen nur schwer zugangliehcr Arylamide er- 
moglicht. Z. B. werden Anthrachinon-2-carbonsdure, Anilin, etwas A1C13 u. PC13 in 
Toluol eingetragen, die Mischung 20 Stdn. unter RiickfluB gekocht, zu der erkalteten 
M. eine 10%ig. wss. Na2C03-Lsg. zugegeben u. das Toluol durch Dampfdest. entfernt. 
Der abfiltrierte Nd. wird abfiltriert u. besteht aus nahezu reinem Anthrachinon-2-carbon- 
saurephenylamid. — In  iihnlicher Weise erhalt man aus Salicylsdure u. Anilin in 
Ggw. geringer Mengen A1C13 Salicylanilid. (E. P. 375 883 vom 7/4. 1931, ausg. 28/7.
1932.) Sc h o t t l a n d e r .

Jocelyn Field Thorpe und Alan August Goldberg, South Kensington, England, 
Darstellung von Anthrachinonderivaten. 1 -Chloranthrachinon wird mit sulfonierenden 
Mitteln bei Ggw. oder Abwesenheit von Hg-Verbb. ais Katalysatoren behandelt. Auf 
dio so "ontstandenen 1 -Chloranthrachinonmono- u. -disulfonsauren laBt man Cl-ent- 
wickelnde Mittel, bzw. NH3, prim. oder sekundaro aliphat. Aminę in Ggw. von CuS04 

ais Katalysator einwirken. — Z. B. werden reines 1-Chloranthrachinon (I) u. rotes 
HgO mit rauchender H 2S04 (20% S03) 4 Stdn. auf 155—160° erhitzt. Nach dem Ab- 
kuhlen wird die yom HgO abdekantierte Fl. in W. gegossen, das unyeranderte, I  aus 
der dunkelroten Fl. abfiltriert, konz. H N 03 zugesetzt, das Ganze bis zum Farb- 
umschlag nach Hellorange gekocht, wss. NaOH zugegeben, das Ganze fast zur Troekne 
eingedampft u. abgekilhlt. Durch Lsg. des dieken kanariengelben Nd. in sd. W., Ein-
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ongon dor Fl. u. Abkiihlen auf 15° krystallislert zumiehst das Na-Salz dor 1-Chlor- 
anthrachinon-5-eulfonsdure (II), kanaricngelbe Krystalle, ftus; Sulfochlorid I1'. 244°. Aus 
dom oingcdftmpftcn F iltrat kryntallimcrt das Na-Salz der l-Chloranthrachinon-4,6-di- 
sulfonsdurc. (III). — Aus I erhalt man bei dor Sulfonicrung in analogcr Woiso, jedoch 
bei Abwosonhoit des Hg-Katalysators, u. Weiteryorarboitung wio obon einen dicken 
gelbon Nd. von Na-Salzcn vorschiedenor Sulfonsiiuron. Der abfiltriorto Nd. wird mit 
Bd. W. oxtrahiert. Der Riickstand besteht aus dom roinon Na-Salz dor 1-Ohloranthra- 
chinon-G-mlfonmurc. (IV), Sulfochlorid F. 207°. Dio voreinigtcn Filtrato -worden vor- 
sichtig oingodampft, oino goringo Mongo ausgefalloner IV aus der h. FI. abfiltriert, 
hioranf dio Lsg. woiter eingeengt u. abgoktihlt. Dor dicko, golatinCse, golbo Nd. wird 
nbgeaaugt u. aus sd. W. umkrystallisiort, wobci man reines Na-Salz der 1-Chloranlhra- 
chinon-7-aulfonidurr. (V), Sulfochlorid F. 201°, orhiilt. In dor Mutterlaugo sind die 
Na-Salzc dor l-Chloranthrachinon-2,G; -2,7- u. -4,G-dieulfonsdurc (VI , VII u. VIII) 
enthalten. — Suspendiort man IV in oinor wss. Lsg. von KC103 u. HC1, bo  geht es 
allm&hlich in Lag. Nach 24-std. Stehen wird dor mikrokyrstallin. flockigo Nd. abfiltriert 
u. aus Eg. umkrystallisiert. Man orliiilt so das 1,0-Dichloranlkrachinon, blaCgelbc 
Nndoln, F. 204—205°. Analog lassen sich aus V das 1,7-Dichloranthrachinon, F. 212 
bis 214°, — u. boi Vorwondung der doppoltcn Mongo KOlO. u. HC1, aus VI das 1,2,6- 
Trichloraiilhrachinon, F. 224:—225°, — aus VIII das l,4,G-Trichloranlhrachinon, F. 236 
bis 238°, — aus VII das 1,2,7-Trichloranlhrachinon, F. 221—222°, — sowio aus III 
das 1,4,5-Trichloranthrachinon, F . 268°, gowinnon. — III  liiBt sich duroh woitoro Sulfo- 
nicrung von II  boi Abwcsonheit oines Katalysators darstellon. — IV wird in Ggw. von 
CuS04 mit N II3, D. 0,880, u. W. im gosohlossonon Gof&B 30 Stdn. auf 100° erhitzt. 
Das krilftig roto Prod. wird zur Entfomung des ttborschiissigon N II3 eingedampft 
u. zur 55ors. dos ais Nobonprod. ontstandenen NH4C1 mit otwas mehr ais dor theoret. 
orfordorlichon Mongo wss. NaOII erhitzt. Nach dom Ansiiuern dor Lsg. mit vord. HC1 
wird das Cu ais Sulfid ontfornt u. dio filtriorto Lsg. fast vollig oingedampft. Boim Ab- 
klihlon sohoidot sich das Na-Salz dor l-Aviinoanlhrachinon-G-mlfonsaurc in gliinzcn- 
don schwarzon Nildelchon aus. Auf Zusatz von konz. HC1 zu dor konz. Lsg. des Na- 
Salzes krystallisiort die frcic Sulfoiwaurc in carminroton Flittorn aus. — In  iihnlichcr 
Woisogoben IV u. Diuthylamin iiber das Na-Salz dunkelviolotto Nadelchen, dio 1-Di- 
athylaminoanlhrachinon-6-sulfcynsUurc, violotto Bluttchon, — VIII u. N łl3 dns Na-Salz 
der l-Aminoanthrachinon-dfi-disulfonsaurc dunklo kleino Nadelchen, — u. VIII u. 
Diiithylamin (ibor das Na-Salz, dunkeh-iolotto Krystallo, dio 1-Diathylaminoanlhra- 
chinon-4,G-disulfonsmrc, violottbrauno Bl&ttchen. (E. P. 373 127 vom 9/2. u. 18/6.
1931, ausg. 16/6. 1932.) Sc h o t t l a n d e r .

Geselischaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubort. von: Paul Grossmann, 
Basol, Schweiz, Verfahren zur Abspaltung von Sulfogruppcn aus homonuclear substi- 
tuicrten Anthrachinon-p-sulfonsduren. Im  gleiehen Kem OH-, NH2-, Alkylamino- oder 
Arylaminogruppon enthaltendo Anthrachinon-/3-sulfonsiiuren, dio im anderen Kern 
boliobig substituicrt sein kSnnen, worden in wss.-alkal. Lsg. unter LuftausschluB bei 
ca. 0° m it ca. 1 Mol. Na2S20 4, berechnot fiir jede SOsH-Gruppe, oder dor ontsprechen- 
den Jlongo eines anderen geeignoten Reduktionsmittels beliandelt u. die entstandcncn 
Loukovorbb. anschlieBond erhitzt. — Auf diese Weiso ist das Arbeiten in wosontlich 
konzontriorteror Lsg. ais nach don bisher bokannten ahnlichen Verff. moglich. Ais 
Reduktionsmittel kommen auBor Na2S20 4 noch Zn-Staub, Al-Bronzo oder Metalle 
odor Motallegiorungen ahnlicher Wrkg., fornor H 2 in Ggw. yon Metallkatalysatoren 
in Frago. Folgendo Beispiolo sind angogoben: Das Na-Salz der l-Oxy-4-aininoanlhra- 
chinon-2-sulfonstiure bzw. der isomeron l-Amino-4-oxyanthrachinon-2-$ulfonsaurc in W. 
gel. wird mit NaOH 33°/„ig yersetzt. Unter LuftausschluB tragt man dann bei 0 bis 
—5° eino wss. 85°/0ig. Na2S20 4-Lsg. bzw. Al-Bronze ein. Unter Bldg. dor Leukovcrb. 
fiirbt sich dio Lsg. gelbbrauńlich. Man halt noch einige Zeit bei —5° u. erhitzt dann 
langsam auf 40° bis zur Abspaltung der S 0 3H-Gruppe. Das entstandene Na-Salz 
des l-Oxy-4-aminoanthrachi7ions wird ais solches abgeschieden oder man fiihrt das 
Prod. in das Hydrochlorid iiber. Die Bed. zur Leukoicrb. kann auch mit H 2 in Ggw. 
eines frisch bereitoten Ni-Katalysators unter 0,2 a t Uberdruck bewirkt worden. ■— 
Durch Erwarmen dor in ahnlicher Weise gewonnenen Leukoverb. der l-Amino-4-phcnyl- 
aminoanthrachinon-2-sulfonsdure auf 50—60° erhalt man sehr reines l-Amino-4-phenyl- 
aminoanthrachinon, — Die Leukoverb. aus l-amino-4-phenylamirwanthrachinon-2,5-di- 
sulfonsaurem Na  geht beim Erwarmen auf 15° in das Na-Salz der l-Amino-4-phenyl- 
aminoanlhra-chinon-5-sulfonsaure iiber. — Die Leukoverb. aus 1,4-Dioxyanthrachinon-
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2-milfonmure gibt analog 1,4-Dioxyanlhrachinon. — l,5-Diamino-4,8-dioxyanthra- 
chinon-3,7-dimlfonsdure (I) gibt mit 1 Mol. Na2SaO} bei —5° in einer Leuchtgas- oder 
N,-Atmosphore eine Leukoverb., die bei Steigerung der Temp. auf 15° unter Abspaltung 
einer S03H-Gruppe in die l,5-Diamino-4,8-dioxyanlhrachinon-3-sulfimsdure, Na-Salz 
glanzcnde Krystalle, Ubergeht. — Behandelt man I  in wss.-alkal. Lsg. bei 0 bis —5° 
mit Zn-Staub, erwarmt bis zur Abspaltung einer S 0 3H-Gruppe auf 50°, kilhlt dann 
wieder auf 0 bis —5° ab, setzt nochmals Zn-Staub zu u. erwarmt nach ca. 3 Stdn. von 
neuem auf 50°, ho erhalt man in sehr guter Ausbeutc u. groBer Reinheit l,5-Dioxy- 
4,8-diaminoanlhrachinon, das durch Auswaschen mit verd. Sauren von Spuren Zn 
befreit werden kann. — Durch 2-malige Red. der l,8-Diamino-4,-5-dioxyanthrachinon-
з,0-dimlfonsdure (II) in wss.-alkal. Lsg. unter LuftausschluB bei —8  u. —5° mit Na2S20 4
и. nachfolgende sehr langsamo Steigerung der Temp. auf 20—25° u. mehrstd. Stehen- 
lassen bei 20° scheidet sich aus der anfangs gelblichbraunen Lsg. sehr reines l,8-Dioxy- 
4,5-diaminoanihrachinon aus. — Ebenso laBt sich aus einem tęchn. Gemiseh von I  u.
II mit Zn-Staub bei 0 bis —5° in wss.-alkal. Lsg. u. nachfolgendes Erwarmen auf 50° 
ein Gemiseh von 2 Monoaulfonmuren erhalten. Anstatt aus I u. II  kann man auch die 
S03H-Gruppen aus den entaprechenden Melhylaminoderiw. abspalten. (A. P. 1 903 862 
vom 1/2. 1932, ausg. 18/4. 1933. Schwz. Prior. 3/2. 1931. E. P. 392 290 vom 3/2.
1932, ausg. 8/ 6 . 1933. Schwz. Prior. 3/2. 1931. F. P . 730 367 vom 23/1. 1932, ausg.
11/8. 1932. Schwz. Prior. 3/2. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Hóchst a. M.t Hans Sehlichenmaier, Kelkheim, Taunus, und Ludwig Schoraig, 
Zeilsheim a. M.), DareleUung von Amirwanthrachinonsulfon&iurechloriden, dad. gck., 
daB man auf Aminoanthraehinonsulfonsauren oder dereń Salze PC1B, zweckmaBig in 
Ggw. von POClj, einwirken laBt. — Man gibt z. B. zu POCI, u. 2-a.minoanlhrachinon-
3-mlfonsaurem Na  PC15> riihrt das Ganze 1 Stde. bei 50—60°, gibt dann Chlorbenzol 
zu, rtihrt noeh 1 Stde. bei 60° nach u. filtriert h. Beim Erkalten scheidet sich das 
2-Aminoanlhrachinon-3-sulfo7isdurechlorid in hellgelben Nadelchcn, F. 207—208°, 1. in 
Bzl., Toluol u. Chlorbenzol, aus; liefert beim Erwarmen mit W. die 2-Aminoanthra- 
chinon-3-sulfonsaure zurttek, mit Amincn sich zu den entsprechenden Sulfamiden um- 
setzend. — Bei Verwendung der freien Sulfonsauren ist ein Zusatz von NaCl zweck
maBig. Z. B. gibt man zu POCl3, PC15 u. NaCl l-Amino-4-bromanlhrachinon-2-sułfon- 
saure, erwarmt 8  Stdn. auf 90—95° u. nach Zugabe von Chlorbenzol weitere 1—2 Stdn. 
auf die gleiche Temp. Man saugt h. ab u. estrahiert den Riickstand m it Chlorbenzol. 
Die vereinigtcn Filtratc werden im Vakuum eingedampft. Das l-Amino-4-bromanthra- 
chinon-2-milfonsaurechlorid, aus Bzl. rotorangefarbenc Krystallblattchen, F. 207°, aus 
Chlorbenzol F. 209—210°, ist gegen W. recht bestandig u. gibt mit Anilin  das Anilid, 
Krystalle, F . 220°, m it Oxdthylamin das Oxdthylamid, Krystalle, F. 206—207°. — 
Aus l-aminoanłhrachinon-2-sulfonmurem. Na entsteht analog das 1-Aminoanlhrachinon-
2-eulfochlorid, aus Bzl. orangefarbenc Krystallchen, F. 220—221°, mit h. W. sich zers., 
liefert mit Oxdthylamin das l-Aminoanthraćhinon-2-sulfooxyalhylamid, aus Eg. orange- 
gclbe Prismen, F. 227—228°. (D. R. P. 580 648 KI. 12 q vom 23/2. 1932, ausg. 14/7.
1933.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Diels und 
Kurt Alder, Kiel), Darstellung von Pyrrolderivatcn, dad. gek., daB man Pyrrol oder 
dessen Homologe oder Substitutionsprodd. mit Acetylendicarbonsaure oder Estem 
derselben behandelt. — Die Rk. tr itt  im allgemeinen bei 15° ein u. verlauft bisweilen 
unter Selbsterwarmung so heftig, daB unter Kiihlung u. Verd. gearbeitet werden muB. 
Beim 2-Mcthylpyrrol fiihrt die Rk. unter Addition yon 1 Mol. Acelylendicarbonsaure- 
dimelhylester (I) zur Fcr6 . der nachst. Zus. II, wahrend das N-Metliylpyrrol in ąuanti-

H3nCHI I  CII3 • c l ^ j - c  • 0(00,011,): CH • C02CH3 

NH

H5mCHI I I  CH, ■ CO, • CH: (CH3C02)C • d i^ ^ j-C  • C(C02CH8): CH • CO,CH3

N-CHS
tativer Ausbeute 2 Moll. I  unter Bldg. einer Verb. der Zus. I I I  addiert. Die neuen 
Pyrrolderiw. sind fur die synlheł. Oewinnung von Alkaloiden von Bedeutung. Z. B. 
yermischt man benzol. Lsgg. von I  u. 2-Melhylpyrrol allmahlich miteinander, wobei
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Rich die Reaktionsmassc sofort unter gleichzeitiger Erwarmung, die ein zeitweiligea 
Kiihlen mit Eiswasser notwondig macht, orange zu farben beginnt. Man laBt iiber 
Nacht stehen u. dampft das Losungsm. ohne Anwendung von Warme im Vakuum 
ab. Der Riickstand erstarrt allmahlich zu einer dichten dunkelgelben Krystalhnasse. 
Die Verb. II, F . 111°, ist in den gebrauchlichen organ. Losungsmm. 11. — Versetzt man
1  Mol. N-Methylpyrrol m it 2 Moll. I, so erstarrt die ganze M. nach 2-tagigem Stehen 
bei 15° krystallin. Beim Umkrystallisieren des etwas rot gefiirbten Reaktionsprod. 
aus CH3OH erhalt man die Verb. I I I  in schwach gelbgriinen Krystallen, F . 145—148°,
— Verwcndet man an Stelle yon I  die freie Dicarbonsaure, so erhalt man bei der Konden- 
sation m it N-Methylpyrrol, unter zeitweiligem Abkiihlen in Eis, nach 2 Tagen ein dunkel- 
braunes Krystallgemiscli, das aus Acetonitril umkrj7stallisiert wird. Hierbei bleibt ein 
schwarzer Korper ungel. zuriick. Aus dem Acetonitril gewinnt man leuchtend gelb- 
rote Krystalle der dor Vcrb. I II  entspreclienden freien Dicarbonsaure, die nach dem 
Umlosen aus Essigester bei 163—164° schm. (D. R. P. 564126 KI. 12 p yom 19/4.
1931, ausg. 14/11. 1932.) Sc h o t t l a n d e r .

Dow Chemical Co., ubert. von: Charles J. Strosacker, Chester C. Kennedy 
und Earl L. Pelton, Midland, Michigan, V. St. A., Darstellung von 5,7-Dibromisaiin. 
Entweder wird eino wss. Suspension yon Indigo unter Kiihlung m it ca. 95% dor fiir die 
Bldg. yon Dibromisatin crforderlichen Menge Br behandelt, oder man mischt den 
Indigo m it der wss. Lsg. eines Bromats, setzt dio HBrOa durch II„SO., in Freiheit u. 
gibt unter Kiihlung der M. soviel Br zu, daB das Verhaltnis yon Br : H B r03 6  Moll. 
Br2 : 8  Moll. H B r03 betriigt. — Z. B. wird eine 20%ig. Indigopaste m itfein zerkleinertem 
Eis gemischt u. nach ca. 5 Min. Br eingeriihrt. Unter zeitweiligem Umruhren laBt 
man das Gemisch 24 Stdn. stehen, filtriert den griinlich gelben Nd. ab, extrahiert 
ihn m it w. verd. NaOH-Lsg., siiuert ihn bis zur schwach kongosauren Rk. an, filtriert, 
extraliiert den Filterkuchen erneut m it w. verd. NaOH-Lsg., macht schwach kongo- 
sauor, filtriert dio Lsg. u. fallt das 5,7-Dibromisatin ais liellgelbon Nd. durch Ansiiuern 
m it HC1 aus. — 20%ig. Indigopaste u. NaB r03 werden mit Eis gut ycrmischt, bis das 
Bromat gel. ist, dann mit Eis gekuhltc 56,5%ig. H 2S04 eingotragen u. schlieBlich Br. 
Die wcitere Aufarbeitung erfolgt wie oben. Dio Ausbeuten an 5,7-Dibromisatin botragen 
85—88°/o u - mehr, berechnet auf den yerbrauchten Indigo. Bei der zweiten Arbeits- 
w'eise wird das Br restlos ohne Bldg. yon HBr yerbraucht. (A. P. 1 901 615 voin 
23/8. 1926, ausg. 14/3. 1933.) Sc h o t t l a n d e r ,

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Kenneth Herbert Saunders und 
Wilfrerd Victor stubbings, Blackley, Manchester, Darstellung von Indigwei/} durch 
katalyt. Red. yon Indigo in wss. alkal. Suspension in Ggw. eines Ni-Katalysators, 
gek. durch den Zusatz geringer Mengen A., Glykol oder eines Zuckers zu der Indigo
paste. — Wahrend die Red. von Indigo ohne diesen Zusatz nur dann schnell u. glatt 
yerlauft, wenn der Farbstoff in grobkomiger Form yorliegt, laBt sich in Ggw. der er- 
wahnten Alkohole aueh feinyerteilter Indigo unter Anwendung wesentlieh geringerer 
Mengen an Ni-Katalysator glatt reduzicren. Z. B. wird Indigopaste unter Zusatz yon 
A. in yord. wss. NaOH suspondiert in Ggw. mit 15% Ni impragnierter granulierter 
Holzkohle 1% Stdn. bei 120° unter 50 a t -Druck behandelt. (E. P. 371 374 yom 
20/1. 1931, ausg. 19/5. 1932.) " S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Raymond 
W. Hess, Buffalo, New York, und Orin D. Cunningham, Indianopolis, Indiana,
V. St. A., Darstellung von Carbazolindophenolen. Man laBt Carbazol auf p-Nitroso- 
phenole in Lsgg. yon 93,5—96%ig. H 2S0 4 bei Tempp. unterhalb +5°, zweckmaBig 
bei —5 bis —30°, derart cinwirken, daB das bzgl. p-Nitrosophenol im Verlauf der ganzen 
Umsetzung stets im UberschuB yorhanden ist. — Man erhalt so hohere Ausbeuten 
an Indophenolcn u. reinere Endprodd. Z. B. wird p-Nitrosophenol unter gutem Riihren 
u. AuBenkuhlung in 94%ig. H 2S04 gel. Zu dieser Lsg. gibt man unter weiterem Riihren 
u. sorgfaltiger Kiihlung Carbazol in solchen Anteilen hinzu, daB die Tempp. stets 
zwischen 0 u. —30° liegen u. ortliche Uberhitzungen yermioden werden. Nach be- 
endeter Umsetzung tragt man das Reaktionsgcmisch yorsichtig in eine wss. NaOH- 
Lsg. u. soviel Eis, daB dio Temp. nicht wesentlieh uber 0° steigt, ein. Nach Neutrali- 
sation der gesamten Saure soli dio Rk. der Lsg. schwach alkal. sein. Das ausgefallene 
Carbazolindophenol wird sofort abfiltriert, mit W. alkali- u. sulfatfrei gewaschen u. bei 
60° getrocknet. (A. P. 1871791 vom 21/10.1926, ausg. 16/8.1932.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. yon: Paul Lawrence Salzberg und 
Euclid WilfredBousc[uet, Wilmington, V. St. A., Salze aus Kieselfluorwasserstoffsaure
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und lielerocyclischen Basen. Man erhalt in ublioher Weise, z. B. in wss. Lsg. durch 
Ausfallen m it Aceton oder durch Fiillen eines Gemisclies mit absol. A., z. B. das Pyridin- 
salz, F. 154—157°, zers., sil. in W., unl. in A., Bzl., wl. in absol. A., — Piperidinsalz, 
sehr hygroskop., F. 209—217°, — Chiiiolinsalz, F. 156—160°, p-Phenelylaminothiazol- 
salz, F, iiber 230°, — Nicotinsalz, hygroskop. Krystalle. Ebenso kann man mit Acridin, 
Carbazol, auch mit hydrierten Basen oder mehrere Ring-N-Atome onthaltenden Basen, 
wie Piperazin, Naphłhyridin, Dipiperidyl, umsetzen. — Dio Salze sind zur Holz- 
konservierung, ais Desinfektionsmittel oder Antiseptica verwendbar. (A. P. 1 915 334 
vom 16/10. 1930, ausg. 27/6. 1933.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung von 
einseitig heterocyclisch acylierten Diaminen. Zu den bereits in den Schwz. PP. 157848 
bis 157850; C. 1933. I. 3788 beschriebenen Verbb. gelangt man auch dureh Einw. der
2-Alkoxychinolin-4-carbonsaurechloride auf die entsprechenden Diamine. (Schwz. PP. 
159 874", 159 875, 159 876 vom 21/12. 1931, ausg. 17/4. 1933. Zuss. zu Schwz. P. 
137 337; C. 1930. II. 625.) A l t p e t e r .

Standard Brands Inc., Dover, Delaware, iibert. von: Charles N. Frey und
Robert F. Light, New York, Oewinnung ion Sterinen, insbesondere ion Ergosterin aus
Hefe durch Extraktion mit einer h. wss. alkoh. Atzalkalilsg. 100 g Prejihefe m it etwa 
70% W.-Geh. werden mit einer Lsg. von 100 ceni 95%ig. A., 20 g KOH u. 20—25 ceni W.
2—3 Stdn. unter RiickfluB gekocht. Die h. Lsg. wird abgegossen u. filtriert. Beim Ab- 
kiihlen krystallisiert das Ergosterin aus. (A. P. 1912 440 vom 22/3. 1928, ausg. 6 /6 . 
1933.) M. F. Mu l l e r .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
Milton Harris, Die Verbindung von Seide und Wolle mit positiven und negativen 

Ionen. Dio Yerb. von Proteinen mit Ionen kann mit elektrometr. Methoden quantitativ 
gemessen werden. Qualitativ wird sie durch Anwendung yon Salzen bestimmt, dio 
gefarbte Ionen haben oder bei der Rk. bilden. Vf. legt crst an Hand der einschlagigen 
Literatur dio Theorie des „isodektr. Punkts“ dar. E r bcschreibt dann dio Behandlung 
von Wolle u. Seide mit Ferrocyankalium bei p« =  2—7. Dio Muster wurden nach der 
Behandlung mit einer Pufferlsg. vom glcichen pH wie die Ferrocyankaliumlsg. gewaschen 
u. dann mit einer l% ig . FeCl3-Lsg. behandelt. t)ber pH =  5 blieben die Muster farblos, 
unter 5 stieg die Farbung mit abnehmendem ph an. In  iihnlicher Weise wurde m it 
einer 5%ig. NiCl2-Lsg. u. alkoh. Dimethylglyoxim behandelt: die Anfarbung begann 
bei pu =  2 u. stieg mit steigenden pn-Werten an; bei Seide tra t Farbung m it Ferro- 
cyankalium-Ferrichlorid bis ph =  4 ein, mit Nickel bis 1,8. Die Verss. zeigen in t)ber- 
einstimmung mit alteren Forschungen an, daB der isoleektr. Punkt fiir Wolle etwa 
bei ph =  3,4, der von Seide bei 2,5 liegt. Die Rkk. zeigen, daB dabei Schwankungen 
nach oben u. unten je nach Art des Reagens stattfinden. (Amer. Dyestuff Reporter 
22. 273—74. 284. 24/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

Bertil A. Ryberg, Waschcchtheił gefdrbter Wolle. Die AMERICAN ASSOCIATION 
OF T e x t il e  Ch e m is t s  AND COLORISTS hat eine Listo von Standards fiir die Wasch- 
echtheit yon Wolle aufgestellt, Klasse 1: 2% Eriochromazurol B X , m it Essigsaure 
gefarbt u. m it 1,5% Bichromat nachchromiert; Klasse 2: 1% Brillantwalkblau B, mit 
Essigsaure u. Schwefelsauro gefarbt; Klasse 3: 1%  Patentblau A, wie Walkblau ge
farbt; Klasse 4: 1% Alizarinhimmdblau B, ebenso gefarbt. (Das Alizarinblau wurde 
an Stelle des friihcr gewahlten Patentblau V gesetzt!) (Amer. Dyestuff Reporter 22. 
275—77. 24/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Mangelhaft waschechte und waschechte billige Farbungen auf Wollware. Schlechte 
Waschechtheit bei Anwendung mancher sauren Egalisierungsfarbstoffe. Empfehlung 
des Farbens mit direkten Farbstoffen, evtl. unter Nachbehandlung m it Bichromat, 
Al-Sulfat, Formaldehyd u. Ameisensaure. Gut licht- u. waschechte Farbungen mit 
den sauren Sidfonfarbstoffeti. (Z. ges. Textilind. 36. 397—98. 2/8. 1933.) F r ie d e m a n n .

R. O. Hall, Die Bedingungen der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit bei 
der Lichtechtheitsmessung. Die A. A. T. C. C. empfiehlt fiir Lichtechtheitspriifungen 
geniigend gleichmaBiges Sonnenlicht. Verss. zeigten, daB die Temp. auf der belichteten 
Seite des Musters rund 25° hoher liegt ais die Lufttemp., u. die relatiyo Feuchtigkeit 
z. B. rund 13% ist s ta tt 53%- Vf. untersueht nun die Verhaltnisse bei den gebraueh- 
lichsten Belichtungslampen: amerikan. Fadeometer CV u. engl. Fugitometer. Das Fadeo-
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meler hat Luftzirkulation m it der Raumluft u. ktinstlicho Befeuchtung, das Fugilometer 
nicht. Dio Temp. wurde m it Thermomotcrn bzw. m it Tbermoelomonten gemessen. 
Unter „Temp." wurde das Mittel aus don Tempp. auf dunklem PlUsch u. glattem, 
woiBom Wirkstoff verstandon. Dementsprcehond waren die Ubertempp. doa Musters 
34° fiir Fadmmclcr, 28° fiir Fugilomclcr u. 25° fiir Sonnenlicht. Dio relatiyo Fcuchtig- 
keit kann nur aus den Tempp. u. der Feuohtigkoit der Umluft berechnet werden. Sio 
war bei Fadeomctcr 6,9% sta tt 40% bzw. 9,6% sta tt 6 6 % , bei Fugitomclcr 9,6% statt 
34% u. boi Sonnenlicht 12,9 stn tt 63%. Dio Toinp.-Abwoichungen sind also hoher, 
dor Fouehtigkoitsabfall grdBer ais boi dom Sonnentest der A. A. T. C. O. Das Fadcomelcr 
FDA yerhalt sich nach JAMESON (O. 1932. II. 290) etwas giinstigor. Es wurde nun eino 
yerbessorto Apparatur gobaut, boi der durch oinen Thormoregulator u. einen Zentrifugal- 
luftbefeuchter mit cloktr. gesteuortor Feuchtigkoitskontrolle dio Fouchtigkcit zwischen 
40 u. 90% rolativcr Feuohtigkoit u. dio Dbortemp. zwischen 10 u. 26° ganz konstant 
erhalton worden konnto. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 437—41. 444. 17/7.
1933.) F b ie d e m a n n .

W. W. Bray, Ncuzeitlichc Nelz-, Wasch* und Fdrbemittel. Empfchlung des 
Gardinol li'/l (Herst.: PROCTER & Ga m b l e  Co .). Oardinol W A  ist uncmpfindlich 
gogon Sauron, Alkalien, Salze u. hartes W. Es ist oin gutes Notz-, Wasch- u. Egali- 
sierungsmittcl. (Amor. Dyostuff Reporter 22. 247—60. 10/4. 1933.) F k ie d EMANN.

— , Weichmachungsmiltel fiir Kunslscidc und Seide. Die yon festen Fettkorpern 
abgeleiteten Mittel, dio Vorkett.ung des Fottrestes mit don dio W.-L6 slichkoit bedingen- 
den Gruppen u. dio Art dor Vertailung des Wcichmaohungsmittels im W. ist besproohen, 
Besonders behandelt sind die Soromine. (Mh. Soido Kunstscidc 38. 293—94. Juli
1933.) Su v e r n .

P. H. Scott, Das Farbcn wollgcmischlcr Ocwebe. Inhaltlicli ident. mit der
C. 1933. II. 448 roferierten Arbeit. (Ainor. Dyostuff Reporter 22. 280—83. 24/4.
1933.) ' F r ie d e m a n n .

J. Boulton, A. E. Delph, F. Fothergill und T. H. Morton, Quanlilative UnUr- 
miehuiig der Anfarbung von Viscosegarncn. Vff. haben dio Anfarbung yon Viscososeido 
unter Beriicksichtigung dor altoren Literatur quantitativ untersucht. Sio wahlten ais 
Fdrbstoffe Benzopurpurin 4 B, Chrysophcnin O u. Sky BlucFF; dieso Farbstoffo wurden 
in den chem. reinen Zustand mit 100°/o Starko ubergofiihrt. Fiir das Unegalfarbon 
von yiscososoido ist nach WlllTTAKER niaCgoblich, duB in gegobener Zeit dio egal farben- 
don Farbstoffo schon boi nioderor Temp. gut ziehen, dio uncgal farbendon orst boi 90° 
u. daB boi gegobener Temp. dic egalfarbendon schnoller ziehen. Es stollt sich zwischen 
Garn u. Farbstoff oin Gloiehgowicht oin, das von dor Badzus. abhangig ist u. von vcr- 
schiedonon Soidcn yorschiedon schnell orroicht wird; das Endgleichgewicht aber ist 
von der Art der Viscoseseido unabhangig. Dio Anfarbogesohwindigkoit ist weitgohend 
yon dom Verhaltnis Oberflacho zu Gesamtmasso abhangig ((Juorschnitt!) u. z. B. bei 
gcstrocktcr Kupforseido yielfaoh hohor ais bei Viscoso. Behandlung dor Viscoso mit 
S&uren, Alkali oder Hitze yerandort das farber. Endgloiohgewioht nicht, wohl aber ist 
dies bei oxydativem Abbau der Fali. Die Anfarbung konnton Vff. durch Vcrss. an 
Collulosofolien (Vi$cacdlc) alsieine Diffusion erkennen u. messon; sio orfolgt bei ogal 
fiirbonden Farbstoffen echnołler ais bei anderen. Boi Kunstseidon m it yorschiedon 
foinon Elomentarfadchen ist zu bcaohten, daB gróbero Einzolfosorn eino tiofore Farbung 
yortauschen. Durch Quollung dor Fasor nimmt dio Anfarbogoschwindigkeit stark zu. 
Mit W . u. A. vorgequolleno Yiscoso laBt sich aus organ. Lsg. anfarben, was sio trocken 
nicht yermag. Vff. entwickeln zum SchluB oino Thoorio des Fiirbeyorgangos: dio Faser 
nimmt den Farbstoff yon dor Oberflacho her auf, er diffundiert dann durch dio Poroń 
der gequollenon Faser ins Iimoro, bis das Gloiehgewicht Faser-Farbstoff orroicht ist. 
Egal farbende Farbstoffo diffundioron schnell, unegale, infolgc hohorer Mol.-GroBc, 
viel langsamer. Boi Kupforseido scheinen schon im ungequollenen Materiał gonugend 
groBo Poroń yorzuliegen, so daB der Farbstoff oindiffundieren kann. Da ans End- 
cloichgewicht bei allen Kunstseidon etwa gloich ist, so miissen aueh gloich yielo Molckular- 
ketten fiir die Rk. m it Farbstoff zur Verfugung stehen. Dio Verminderung der Farb- 
stoffaufnahme durch Osydation sehoint auf oinem Austauseh von reaktionsfahigen 
Hydroxylgruppen gegen unakt. Carboxylgruppen zu beruhon. (J. Text. Inst. 24. P. 
113—28. Juli 1933.) F r ie d e m a n n .

Fred G. La Piana, Ferdickungsmatmalien. fiir  den Tezlildruck. Vf. gibt zunachst 
eine Ubersicht iiber die ubhchen Yerdickungen, wie Stdrke, Traganth, Deztrine, Eiwei/i
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u. Oummisorten verschiedenstcr Art. Eine gute Verdickung b o I I  den Farbstoff gut an 
die Faser abgeben, gentigend viscos u. leicht auswaschbar sein. Die Wahl der Ver- 
dickung riehtet sich nicht nur nach meehan. Gcsiehtspunkten, wie Gravierung der 
Walzen, sondern auch nach dcm chem. Verh. gegen die yersehiedenen Farbstofftypen. 
Bei bas. Farbstoffcn fallt in Abwesenheit organ. Sauren das Tannin die mcisten Ver- 
dickungcn; am besten eigncn sich Gummi arabicum, Senegalgummi oder Traganth. 
In organ, saurer Lsg. ycrlauft die Fallung von Starkę nur sehr langsam. In alkal. Indigo- 
kiipen ist Starko unangebraeht: man nimmt ein gut aufgesehlossenes British Chim. 
Bei den weniger alkal. andercn Kiipen ist eine Mischung von British Gum m it Wcizen-, 
Mais- oder Tapiocastdrke angezeigt. Den bei niederer Temp. zu verarbeitenden Diazo- 
farbon auf Naphtholbasis setzt man vorteilhaft eine Mischung von Tapioka u. Johannis- 
brotgummi zu. Dio Bapidechtfarben erfordem keine besonderen MaBnahmen, die 
Hapidogene, dio stark alkal. gel. worden, k6 nnen nur m it Spezialgummis yerarbcitet 
werden. Fur Indigosole gontigen einfaehe Starken u. Gummitraganth. Wird gutes 
Durehdringen gosucht, b o  sind diinn gokochte Starken u. Gummitraganth angezeigt. 
Auch dio Oberflache des Stoffs orfordert eine richtige Auswahl der Vordiekung. Zum 
SchluB betont Vf. dio Notwendigkeit, dio Verdickungen sinngcmaB nach Farbstoffklasse 
u. drucktcehn. Erfordomisson auszuwahlen. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 328—30. 
341—43. 1933.) F r ie d e m a n n .

John B. Dick, Vcrchromung im  Zeugdruck. Vorzugc des Vercliromens kupfemer 
Druekwalzen fiir den Baumwolldruck. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 305—09. 8/ 6 . 
1933.) F r ie d e m a n n .

H. B. Briggs, Einige Bcmcrkungen iiber Entwicklungsprobleme. Bei der Entw. 
von Kiipenfarbstoffen in App. von Art des Mathcr & Platt spielen sich vomehmlich 
zwoi Vorgilnge ab: 1. Rod. des Farbstoffs zur Alkali-Leukoverb. u. 2. Fixierung dieser 
Leukoverb. auf dor Faser. Fiir dieso Vorgange ist eine Temp. iiber 212° F  erforderlich, 
am besten eino solche von 216° F ; sinkt bei der Arbeit die Temp. auf 212° F  ab, so 
erfordert das Entwickoln ein Mehrfaches der bei 216° F  benotigton Zeit. Schnell 
arbeitendo App. sind in Hinsicht dor Temp. giinstiger, doeh wirken sieh boi den Schnell- 
verff. alle etwaigen Fehler starker aus. Sehr wesentlich ist eine gute Dampfzirkulation. 
Dio Tomp.-Schwankungen, die an don Rollcn des Mather & Plalt ontstehen kónnen, 
werden durch Einhaltung einer gleichmaBigen Ubertemp. von 216° F  vermieden, was 
allerdings oinwandfreien Lauf der Stoffbahn voraussetzt. Vf. bespricht zum SchluB 
dio Vor- u. Nachtoilo der yersehiedenen Dampfertypen, des Mather & Platt, des 
Dampfers vom „Qardinen"-Typ u. des Indanthrendampfers. (J. Text.Inst. 24. P. 150—55. 
Dyor Calico Printer, Bleachor, Finisher Text. Rcv. 70. 21—22. 1933.) F r ie d e m a n n .

H. B. Briggs, Bas Entwickeln von Kiipenfarbstoffen. Auszug aus der vorst. ref. 
Arbeit. (Canad. Text. J . 50. Nr. 14. 27—28. 14/7. 1933.) F r ie d e m a n n .

Werner Forndran, Versuche iiber die Einwirkung von Glucose auf Hydrosulfit- 
kontinuekilpen. Vf. zeigt, daB NaOH u. Glucose miteinander reagieren, u. zwar bei 15°
u. boi 40° langsam, bei 80° hingegon so schnell, daB z. B. 80 ccm Glucoselsg. von 40 g/l 
in 2 Stdn. 156,5 ccm 0,1-n. NaOH verzehren, indem Glucose zu Gluconsaure oxydiert 
wird, worauf dann gluconsaures Na entsteht. Ein IibermaBiger Zusatz von Glucose zu 
Kiipen ist daher schadlich, weil er die notige Alkalinitiit zerstort; durch Zusatz von 
NaOH wird die Kupo wieder brauchbar, doeh ist dieser Weg prakt. nicht gangbar. Ein 
Vers., der Kupę direkt Na-Gluconat zuzusetzen, miBlang vollig, so daB dio Wrkg. der 
Glucose in der Kupę offenbar nur dem nascierenden Gluconat zuzuschreiben ist. 
(Z. ges. Textilind. 36. 366—68. 12/7. 1933.) F r ie d e m a n n .

Arnold Rhode, Klarung der Belriebsabu-asser in Farbereien. Die konz. Farb- 
abwiissor u. die stark verunreinigten Spiilwasser worden je nach Farbart gesondert 
mit HC1, CaO, Chlorkalk in Vorklarbeckon ontfarbt, dann mit don ubrigen Abwassern 
vereinigt u. in 2 Filtergruppcn mit je 3 Stufen, die mit gelochten Tonroliren zur besseren 
Durchliiftung u. Braunkohlenschlaoko ais Fiillmaterial ausgestattet sind, gereinigt. 
(Dtsch. Fńrber-Ztg. 69. 333—34. 23/7. 1933.) M a n z .

— , Neue Farbstoffc, chemische Prdparatc und Musterkarten. Die Chemnitzer 
Strumpffarbenkarte Kunstseido 1933/34 ist ersehicnen. — Eino Kartę der Ch e m is c h e n  
F a b r ik  VORM. S a n d o z  zeigt seewasserechte Farbungen auf Wollo mit Egalisierungs- 
farbstoffen hergestellt. Delustran S T  dor Firma dient zur Mattierung von Kunstseide 
im Strahn oder Stiick, u. gibt bereits m it 5—10 g im Liter einen schonen opaleseierenden 
Matteffekt. Eine Kartę der Firma zoigt Alizarinlichibraun BL  in 3 verschiedenen
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Schattierungen auf Wollstiickware. — Hydronblau R B  Pulver der I. G. F a r b e n 
in d u s t r ie  A k t .-G e s . ist im Ton etwas griinor ais dio gut eingofiihrto R-Marko, zeigt 
gloiche Eclithoitsoigg. u. wird ebenso angewendet, hauptsachlich fiir Berufskleidung u. 
Schurzenstoffe. Auch fiir dio Apparatefarborei ist es geeignet. Eine Musterkarte der 
Firma zeigt Drucko m it Indanthrcnfarbstoffcn auf Baumwollgewebe, sio bringt auch 
die Suprafixmarken u. beriicksichtigt die Erfahrungen m it Glyeoin A u. Solutionsalz B. 
(Melliands Textilbcr. 14. 368. Juli 1933.) SiivERN.

D. P. Dieterle, Ein System fiir die Standardmerung von Farben. Mathemat.- 
graph. Festlegung von Farbnuancen: an den drei Eckon eines gleichseitigen Dreiecks 
werden dio drei Grundfarbon Rot, Gelb u. Blau eingetragon u. zwar wird das reino 
Rot mit R 100, Gelb m it Y ]00 (yellow) u. Blau mit B 100 bezeichnet. Auf den Seiten des 
Dreiecks finden dio binaren Mischfarben Platz, so daB z. B. auf der Linio R—Y dio 
Farben zwisehen Rot u. Golb liegen u. entsprechende Mischungen von zwei Grund- 
farben auf den anderen Droiecksseiten. Durch Verb. der Punkto auf den Seiten erhalt 
man tornare Mischungen aller drei Grundfarbon. Dom WeiBgeh. der Farben wird 
Rochnung getragon, indem die Grundfarben m it einer solchen Tiefe, daB die Mischung 
kein WoiB roflektiort, sondom Schwarz ergibt, den Prafix „100“ orhalton, hellere BO, 
25 usw. Vf. erlautert seino Theorio dann an Mischungen aus Guinea-EclUrot 2 R, -Echt- 
gclb 3 G u. -Lichtbluu SE. (Amor. Dyestuff Reporter 22. 253—54. 10/4. 1933.) F r ie d e .

W. Beck und F. von Hessert, Zur Analyse des Flieflvorganges von Lackfarben. 
Mit Hilfe eines abgeanderten CoUETTEschen Torsionsviscosimeters bestimmten Vff. 
dio relativen Ziihigkeiten einer groBon Reilio vorschiedenor Anstrichstoffo unter 
wcchsolnden exporimcntellen Bedingungen. Zur Unters. gelangten: Leinol, Holzól-
u. Standólfarben, sowio die Ole selbst, spritzfertige u. nicht spritzfahigo Nitrolackc, 
Sohwarzlacke, Ollacke mit Verlaufmitteln, zum Streiehen ungeeigncto Olfarbon u. 
Cellulose-, Yiscoso- u. Gummisole. Samtlicho Stoffo bis auf die Siderosten-Lubrose- 
Farben, das unbehandelto Holzól, dio Losungen der niedrigriscosen Cellulose u. eino 
Reiho von Olgemisehen zeigten mehr oder wenigor ausgepriigto Abweiehungen vom 
normalyiscosen FlicBen, d. h. also kolloide Eigg. In  den Mittelpunkt eingehender 
theoret. Erórterungen stollen Vff. eino von K . WEISSENBERG, ElSENSCHITZ u . 
R a b in o w it s c h  (C. 1930. I. 498) u. M. R e i n e r  (C. 1930. II. 217) aufgestcllte 
mathemat. Theorie, die dio Gesamtheit aller stromungsanomalen Substanzen umfaBt. 
Im  AnsehluB wurden einige besonders charakterist. MeBergebnisse in der vom Apparat 
unabhiingigen Form borechnot u. die entspreehenden Schaulinien diskutiert. (Farben- 
Ztg. 38. 732—33. 763—65. 792— 93. 820—22. 22/4. 1933.) W il b o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Martin Luther,
Mannheim, Herstellung von Sulfonierungsprodukten aus den unverseifbaren Anteilen der 
Oxydationsprodd. von Paraffin, die insbesondere aus einem Gemisch von Alkoholen 
mit 10—25 C-Atomen bestehen. Die Prodd. worden z. B. mit 33% Oleum, berechnet 
auf dio Gewichtsmonge des Ausgangsalkohols, boi 35° yerriihrt. Das erhaltene wasser- 
lóshcho Ol besitzt gute Netz- u. Emulgierungseigg. In einem anderen Boispiel wird mit 
Cl-SO,H bei 40—45° sulfoniert. (A. P. 1908  376 vom 9/8. 1928, ausg. 9/5. 1933.
D. Prior. 11/8. 1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sulfonierung von Sdureamiden. 
Man erhalt wertvolle Netz-, Reinigungs- u. Emulgierungsmittel, wonn man Aminę mit 
mehr ais 2 N-Atomen im Molekuł, die an einem N-Atom mindestens ein reaktionsfahiges 
H-Atom enthalten u. aliphat. N atur sind, sowie ihre D eriw ., mit Ausnahme alkyMerter 
Aminę, mit Carbonsauren in Rk. bringt u. die erhaltenen Prodd. vermittels H2S04, 
S03, Oleum odor C1S03H sulfoniert. Die Carbonsauren miissen entweder eine aliphat. 
Doppelbindung u./oder eino OH-Gruppe u./oder einen aromat. Kern enthalten. Die 
nachherige Sulfonierung ist ubcrfliissig, wenn die Kondcnsation dor Aminę mit Sulfon- 
sauren oder Sulfocarbonsauren vorgenommen wird oder wenn die Silureamide eine 
Sulfamidsaure- oder HcS04-Estergruppe enthalten. Die Kondensation der Aminę, z. B. 
Didthylenlriamin, Tridtliylentetramin oder Hexamethylentetramin m it den Carbonsauren, 
z. B. Ozystearinsaure, ÓlsdureRicinolsdure, Naphlhmsduren oder Phthalsaure, bzw. Sulfon- 
sauren, wie z. B. Butylnaphthalinsulfonsduren, findet bei Tempp. oberhalb 80°, meistens 
oberhalb 100° statt. — Z. B. werden aąuimolekulare Teile Diathylentriamin u. Olsauro
4 Stdn. auf ea. 170° erhitzt. Das erhaltene bas. Saureamid wird bei ca. 30° in das
4-fache seines Gewichts konz. H 2S04 eingetragen, wobei ein wasserlóslicher H 2S04- 
Ester entsteht. Weitere Beispiele werden gegeben fiir die Sulfonierung yon Saure-
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araiden aus Triathylentetramin u. Olsaure, aus Diathylentetramin u. Olivenol, aus 
Diathylcntriamin u. Oxystearinsaurechlorid u. aus Triathylentetramin u. Olsaure 
sowie fiir die Kondensation yon Triathylentetramin mit Monobutylnaphthalinsulfon- 
saure. (E. P. 378 383 vom 1/5. 1931, ausg. 8/9. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HersteUung ton Netz-, lieini- 
gungs- und Dispergiermitteln gemaB dem Verf. des F. P. 718 809; C. 1932. II. 446— 47. 
An Stelle des genami ton n-Butylalkohols wird die alkylierte Naphthalinsulfonsaure her
gestellt mit Isobutylalkohol, sek. Butylalkohol u. tert. Bulylalkoliol. Dabei entstehen die 
entsprechenden bulylierlen Naphthalinsulfonsduren. (Schwz. P. 160 646 vom 14/8. 
1931, ausg. 1/6. 1933. D. Prior. 3/9. 1930. Schwz. PP. 160 647 u. 160 648 vom 27/8. 
1931, ausg. 1/6. 1933. D. Prior. 3/9. 1930. Zusatze zu Schw. P. 157 334; C. 1932. II. 
446-447 (F. P. 718 809).) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur HersteUung 
eines ais Netz-, Reinigungs-, Dispergiermittel u. dgl. geeigneten Produktes, dad. gek., daB 
man einen primaren ungesatt. Alkohol mit 18 C-Atomen im Molekuł, wie er duroh par- 
tielle Wasserabspaltung aus 1,18-Stearylenglykol erhaltlich ist, mit sulfonierenden 
Mitteln behandelt. — 286 Teile 7,18-Stearylenglykol, aus Ricinusól durch katalyt. Red. 
erhalten, werden mit 125 Teilen Cliloressigsauro 5 Stdn. lang unter Einleiten von Nz 
auf 180—200° erhitzt, wobei sich etwa 36 Teile W. abspalten. Das erhaltene Chloraeetat 
wird mit NaOH yerseift u. das anfallende Ol wird dest. 50 Teile des so erhaltenen un
gesatt. Alkohols werden in 150 Teilen A. gel. u. mit einer Mischung aus 23 Teilen C1-S03H 
in 50 Teilen A. yersetzt. Nach 1-std. Ruhrcn wird auf Eis gegossen u. mit NaOH neu- 
tralisiert. Man erhalt ein gutes Wasch- u. Netzmittel. Vgl. F. P. 735 235; C. 1933.
I. 1689. (Schwz. P. 160 756 vom 21/4. 1932, ausg. 1/6. 1933. D. Prior. 29/4.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik VOrm. Sandoz, Basel, Verfahren zur HersteUung eines ais Netz-,
Wascli-, Emulgier- und Dispergiermittel verwendbaren Produktes, dad. gek., daB man ein 
Gemiseh aus isomeren Monoxylenylglykoldthern, erhaltlich durch Einw. yon Glykol- 
raonochlorhydrin auf das techn. Gemiseh der isomeren Xylenole, n-Butanol u. ein 
Sulfonierungsmittel aufeinander einwirken laBt. Das Prod. findet in der Textil-, Leder-,
Papier- u. anderen Industrien Verwendung. — 420 Teile eines techn. Gemisches aus
isomeren Monoxylenylglykoldlhern werden mit 370 Teilen n-Butanol yermischt. Bei 
15—25° werden 1000 Teile H 2S04 6 6 ° Bć zulaufen gelassen. Nach mehrstd. Ruhren bei 
65—85° ist die M. in W. 1. u. zeigt eine guto Netzwrkg. (Schwz. P. 160 755 vom 4/4.
1932. ausg. 1/6. 1933.) M. F. Mu l l e r .

I. R. Geigy A.-G., Basel, Verfahren zur HersteUung eines hohermolekularen Esters 
der Sulfoessigsaure. Man liiBt bei Zimmcrtemp. 130 Teile Chloracetylchlorid in 213 Teile 
Myristinalkohol innerhalb 2—3 Stdn. eintropfen, u. erwarmt auf 130°, bis das ent- 
standene HCl-Gas ausgetrieben ist. Der entstandene Chloressigsduremyristinester 
(Kp.12 198—205°) wird in eine Lsg. von 180 Teilen neutraler Na2S0 3 (100%) in 900 Teilen 
W. gegeben u. 12 Stdn. unter RiickfluB gekocht. Dabei entsteht das Na-Salz des 
Sulfoessigsduremyristinesters. An Stelle yon neutralcm Sulfit kann auch N aH S03 
benutzt werden. —- In gleieher Weise setzt sich der Ohloressigsdurecetylester mit Na2S0 3 
oder NaHS03 zu dem entsprechenden Sulfoessigsaurecetylester resp. Na-Salz um — u. 
ebenso der Chloressigsaureoleinester zu dem Sulfoessigsdureoleinester resp. Na-Salz um. 
Die Prodd. haben seifenartige Eigg. u. stellen gute Netzmittel dar, die gute Kalk-, NaCl-, 
MgS04- u. Saureechtheiten aufweisen. (Schwz. PP. 160 079,160 080 u. 160 081 yom 
19/12. 1931, ausg. 1/5. 1933. Zus. zu Schwz. P. 157 337; C. 1933. I. 3368.) M .F.M u.

H. Th. Bóhme Akt. Ges., Chemnitz, Sa. (Erfinder: Heinz Perndanner,GroBcn- 
hain, Sa., und Joseph Hackl, Hohenstein-Ernstthal), Verfahren zum Drucken, Farben 
und Klotzen mit Farbstoffen, die aus Gemischen der Nitrosamine substituierter Anilinę 
mit Naphtholen bzw. 2 ,3 -Oxynaphtholsaureaniliden u. dgl. bestehen, dad. gek., daB 
man der Druekfarbe, Klotzbruhe oder Farbflotte Pyridin, seine Homologen u. Deriyy. 
zusetzt, gegebenenfalls zusammen mit aromat., insbesondero kernalkylierten Sulfon- 
sauren, wie Isopropyl- oder Butylnaphthalinsulfonsdure, oder zusammen mit sulfo- 
nierten Olen, z. B. Ricinolschwefelsaureester. Es findet eine erhebliche Vertiefung 
des Farbtones statt. (D. R. P. 5 7 2 693 KI. Sn vom 4/4. 1929, ausg. 20/3.
1933.) Sc h m e d e s .

H. Th. Bóhme A. G., Chemnitz, Sa., Verfahren zum Drucken von Wolle mit
substantiven oder Saurefarbstoffen unter Zusatz von Pyridin, Pyridinhomologen oder 
dereń Abkómmlingen zur Druekfarbe, dad. gek., daB die zugesetzte Menge etwa 4 bis
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10% der Druckfarbo betragt. Man erhalt tiefero u. lebhaftero Druoko. Ein Verdampfen 
findet auoh boi empfiudlichen Farbstoffen nicht statt. Boi Anwendung groCerer 
Pyridinmengen tr it t  oino Verschleohterung des Effektes ein. (D. R. P. 578 916 
KI. 8 n yom 2/12. 1928, ausg. 19/6. 1933.) Sc h m e d e s .

A. Holtmann & Co. G. m. b. H ., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: Mark 
Frankfurt, Berlin-Dahlem), Verfahren zum Druckcn von Wolle, gek. durch die Ver- 
wendung von Druokpasten, dio nebcn Verdickungsmitteln, Woli farbstoffen u. den 
iibliolion Zusatzen noch Hanistoff u. gegebenenfalls noch Olycerin enthalten. Hierzu 
ygl. auch F. P. 738 806; C. 1933. II. 280. (D. R. P. 577 832 KI. 8 n vom 22/3. 1930, 
ausg. 6/ 6 . 1933.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Holzach, 
Ludwigshafen a. R., Guido v. Rosenberg, Mannheim, Fritz Lange, Ludwigs
hafen a. Rh.), Verfahren zum Farben lierisclicr Faseni mit Chromverbindungcn von 
Azofarbstoffen, dad. gek., daB man dem Farbebad wassorl. Salze des dreiwertigen 
Chroms m it organ, oder anorgan. Sauren zusetzt oder dic Fasern nach dem Farben 
mit Lsgg. dieser Chromsalze nachbchandelt. Es konnen vcrwcndet worden: Chromi- 
sulfat, -chlorid, -fluorid, -formiat, -acetat, nzalat u. -acetoozalat, sowio wassorl. Komplex- 
salźo, wio Uexaharnstoffchromchlorid. Man kann 5—100°/o des chromhaltigen Azo- 
farbstoffes an Chromsalzen anwenden. Alan erhftlt Farbungen von besserer Walk-, 
Wasser- u. Waschechtheit. (D. R. P. 575112 KI. 8 m vom 15/12. 1931, ausg. 24/4.
1933.) Sc h m e d e s .

Aktis Patentverwertungsges. m. b. H ., Berlin, Verfahren zum Farben von 
Stoffen mit Zellaufbau, dad. gek., daB dio entbasteten oder niohtentbasteten Stoffo in 
einem Farbobado gefarbt worden, das der Wrkg. der Kraftlinien eines auBerhalb des 
Farbebottichs erzeugton hoclifreąuenten elektr. Feldes ausgesetzt wird. Der Farb- 
stoff dringt tief in dio Fasor ein, so daB dauerhafto Farbungon erhalten werden. 
(D. R. P. 575 403 KI. 8 m yom 30/12. 1928, ausg. 27/4. 1933.) Sc h m e d e s .

Dow Chemical Co., ubert. von: Ernest F. Grether und Gerald H. Coleman, 
Midland, Michigan, V. St. A., Darstellung von Aryliden der 2-Oxynaphthalin-3-carbon- 
saure. Dio Sauro wird nach den ublichon Methodon mit Alkoxy-, Aralkyloxy- oder 
Aryloxyaminodiphenylen kondensiert. — Ais Kondensationsmittel dienen PC13 oder 
P 20 5. Z. B. werden aquimolekulare Mengen von 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure (I) u.
3-Amino-4-methoxydiphenyl in Toluol mit PC13 unter RiickfluB u. Riiliren 3—5 Stdn. 
orhitzt. Man neutralisiert dann mit Na2C03 in geringem UberschuB, dest. das Toluol 
ab m it Dampf, filtriert u. wiischt den Ruckstand mit W. Durch Umlosen aus verd. 
wss.-alkoh. NaOH u. Ansauern dor alkal. Lsg. wird 3,2',3'-Oxynaphthoylamino-4-meth- 
ozydiphenyl ais weiBes, krystallin. Pulyer, F. ca. 201°, erhalten. — Analog lassen sich 
gewinnen aus I  u. 3-Amino-6-methoxydiphenyl das 3,2',3'-Oxynaphthoylamino-6-meth- 
ozydiphenyl, F. ca. 193°, — sowie aus I  u. 3-Amino-4-athoxydiphenyl das 3,2',3'-Oxy- 
naphthoylamino-4-dthoxydiphenyl, F . ca. 210°. Andero Aminoather, wie die Mono- 
bulyloxy-, Monophenoxy- oder Monobenzyloxyaminodiaryle liofern entsprechende 
Arylido mit I. Dio Arylide dienen ais Zwischenprodd. fur dio Darst. von Farbstoffen.
(A. P. 1908 976 yom 18/5. 1931, ausg. 16/5. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę and Chemical Co., New York, iibert. yon: Theresa Susemihl 
Kerr, Buffalo, Now York, V. St. A., Darstellung von Aryliden der 2-Oxynaphthalin-
3-carbonsaure. Die Sauro wird zunachst durch Einw. bereehneter Mengen eines anorgan. 
Saurcehlorids, wie PCl3, POCl3; SOC1,, in das Chlorid ubergefiihrt u. dieses mit einem 
primaren oder sekundaren aromat, unsubstituierten oder substituierten Amin, zweck- 
maBig in Ggw. mit W. nicht mischbarer, bei ca. 130° oder hóher sd. Lósungs- oder 
Verdunnungsmittel, kondensiert. — Z. B. gibt man zu einem gut geriihrten Gemisch 
von 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure u. Chlorbenzol langsam PC13, riihrt dann 10 bis 
15 Stdn. boi 15° weiter u. tragt unter weiterem Riihren o-Toluidin ein, erwarmt unter 
RiickfluB auf 110° bis zur- nahezu yollstandigen Beendigung der HCl-Entw. u. treibt 
den Rest der HCI dureh Erhitzen zum Kp. (132°) unter RiickfluB aus. Die erlialteno 
Lsg. wird zu einer eisgekiihlten Na2C03-Lsg. gegeben, wobei das o-Toluidid der 2-Oxy- 
naphthalin-3-carbonsaure unl. ausfallt, abfiltriert u. mit w. W. gewosehen wird. Man 
erhalt so wesentlich reinere Prodd. u. bessero Ausbeuten ais nach den friiheren Verff.
(A. P. 1917 890 yom 14/7. 1931, ausg. 11/7. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Aryliden der
2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure. Man kondensiert die 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure (I) 
mit 4-Ajninodiphenyl, dessen Kernsubstitutionsprodd. oder dessen in 2 ,2 /-Stellung
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eine Briicke, wie —CH2—, —CO—, —NH— oder —0 —, enthaltenden D eriw . in 
Ggw. organ. Verdiinnungsmittel u. aaurer Kondensationsmittel, wie PC13 oder S0C12 
unter Erwarmen auf Tempp. iiber 70°. — Die entstandenen Arylide besitzen eine 
wesentlieh hohero Affinitat zur yegetabil. Faser (55—90°/o) ais das bekannto sub- 
Btantivste Arylid von I, namlich das 2' ,3'-Oxynaphlhoyl-2-aminonaphlhalin, das unter 
denselben Bedingutigen nur zu ca. 40% auf die Faser aufzieht. Sie liefern beim Kuppeln 
mit beliebigen Diazoterbb. fiir sich oder auf einer Grundlage Azofarbsloffe von guten 
Echtheitseigg. Z. B. werden I u. 4-Aminodiplienyl in Toluol eingetragen u. in dio 
Suspension bei 70° langsam eingetropft. Dann erhitzt man unter standigem Riihren 
zum Kp. u. halt hierbei bis zur Becndigung der HCl-Entw. Das aus dem erkalteten 
Reaktionsgemisch krystallin. abgeschiedene Reaktionsprod. wird abgesaugt u. durch 
Auskochen mit verd. JSra2C03-Lsg., in der es unl. ist, gereinigt. Das 2',3'-Oxynaphthoyl-
4-aminodiphenyl, aus hochsd. Lósungsmm., wie Benzylalkohol oder Trichlorbenzol 
Krystalle, F. 283°, ist in alkoh. Alkali mit gelber Farbę u. griiner Fluorescenz 1., beim 
Verd. mit W. infolge Hydrolyse sich wieder ausscheidend, zu 55—60% auf dio 
yegetabil. Faser aufziehend. — Analog entsteht aus: I  u. 4-Aminofluoren das 2',3'-Oxy- 
naphthoyl-4-aminofluoren, aus Benzylalkohol oder Trichlorbenzol gelbe Krystalle, 
F. 279—280° unter Dunkelfarbung, Verh. gegen alkoh. Alkali analog wie das des
4-Aminodiphenylderiv., zu 70% auf die Faser aufziehend, •— I u. 4-Aminodiphenylen- 
oxyd das 2',3'-Oxynaphthoyl-4-aminodiphenylenoxyd, farblose Krystalle, F. 300°, zu 
60% auf die Faser ziehend, — I u. 4-Amino-2,5-dimethoxydiphenyl das 4,2',3'-Oxy- 
naphthoylamino-2,5-dimethoxydiphenyl, aus Eg. oder Chlorbenzol Blattchen, F. 219 bis 
220°, Verh. gegen alkoh. Alkali wio oben, nur zu 40% auf die Faser ziehend, — sowio 
aus I  u. 2-Aminocarbazol das 2,2',3'-Oxynaphtlioylaminocarbazol, aus Benzylalkohol 
oder Trichlorbenzol farblose Krystalle, F. 315°, Verh. gegen alkoh. Alkali wio oben, 
zu 80—90% auf dio yegetabil. Faser ziehend. (Schwz. P. 158 238 vom 6/2. 1932, 
ausg. 16/1. 1933. D. Priorr. 7/2., 4/3. u. 26/11. 1931. E. Prior. 26/3. 1931 u. Schwz. PP. 
160333, 160 334, 160 335, 160 338 [Zus.-Patt.] vom 23/2. 1932, ausg. 1/5. 1933.
E. Prior. 26/3. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Herbert Kracker), Frankfurt a. M„ 
Darstellung ton 2-Oxy-3-arylaminonaphlhalinen der aljgemeinen Zus. C10He(OH)2- 
(N • R • R ')3, worin R  einen beliebig substituierten oder unsubstituierten carboeycl. odor 
heterocycl. Rest u. R ' : H, Alkyl, Aralkyl oder Aryl bedeutet, dad. gek., daB man
1. 2,3-Dioxynaphthalin (I) mit prim. oder sek. Aminen der carbocycl. oder hetero- 
eycl. Reihe, dio in o-Stellung zur Aminogruppe keino OH-Gruppe tragen, auf 
Tempp. iiber 170° erhitzt, — 2. das wahrend der Rk. entstehende W. abdest. — Man 
erhalt z. B. aus I u. Anilin  bei 170—180° das 2-Oxy-3-phenylaminonaphthalin, F. 121 
bis 123°, F. 129—130° aus Bzl., fallt aus NaOH m it C02. Ebenso erhalt man m it 
p-Toluidin dio 4‘-Methylphenylaminoterb., F. 144—145°, — mit o-Anisidin die 2‘-Meth- 
oxyphenylaminoterb., F. 105—106°, — mit p-Anisidin dio 4'-Methoxyphenylamino- 
terb., F. 95—96°, — mit o-Chloranilin die 2'-Chlorphenylaminoterb., F. 139—140°, — 
mit p-Chloranilin dio 4'-Chlorphenylaminoterb., F. 179—180°, — mit p-Phenelidin dio 
4'-Athoxyphenylaminoterb., F. 124—125°, — m it o-Toluidin die 2'-Meihylphenylamino- 
terb., F. 152—153°, — mit 2-NaplUhylamin die 2'-Naphthylaminoterb., F. 159—160°,
— mit 1-Naphthylamin eino Verb. yom F. 119—120°, — mit Monomethylanilin eino 
Verb. yom F. 112—113°, — mit 2-Aminopxyridin eine Verb. yom F. 62—64°, — mit
5-Aminochinolin eino Verb. yom F. 108—110°, — mit 6-Aminoindazol eine Verb. yom
F. 158—159°, — mit 2-Aminocarbazol eine Verb. yom F. 243—244°. — Die Verbb.
sind Zwischenprodd. fur Azofarbstoffe. (D. R. P. 580 519 KI. 12q yom 26/2. 1932, 
ausg. 12/7. 1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Albert Schmelzer 
und Fritz Ballauf, Kóln-Mulheim), Darslellung ton Oxycarbonsauren aus Amiticmaph- 
tholen, die in der Aminogruppe durch o-Oxycarbonsduren aroyliert sind, dad. gek., daB man 
in an sich bekannter Weiso C02 unter Druck u. boi erhohter Temp. auf dio Alkalisalze 
yon solchen Monoaminomonooxynaphthalinen, die in der NH2-Gruppe durch mehr- 
kernige o-Oxycarbonsauren aroyliert sind, gegebenenfalls inGgw. von Hydrosyden oder 
Carbonaten der Alkalien, oder auf die freien Oxyprodd. in Ggw. yon Hydroxyden oder 
Carbonaten der Alkalien einwirken laBt. — Dieso o-Oxycarbonsauren lassen sich in der 
C02H-Gruppe nach bekannten Methoden arylidieren zu Prodd., die fiir die Herst. yon 
Eisfarben wertvoll sind, Z. B. wird das Arylid aus 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure (I)
u. 1 -Amino-7-oxynaphthalin (II) mit KOH in das K-Salz ubergefuhrt u. in Ggw. yon
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K aC03 hei 220—230° unter 60 a t C02-Druck ca. 8  Stdn. erhitzt. Nach dein Erkalten 
wird in W. gel., filtriert u. angesauert. Dio orhalteno o-Oxycarbonstiure dor Zus. III, 

OH CO,H

golbes, krystallin., in NaaC03-Lsg. U. Pulver, F. 203—204°, gibt dic fiir o-Oxycarbon- 
Biiuron typ. blauo FoCl3-llk. — Dio o-Oxycarbonsduren des Arylids aus 2-Oxynaphthalin-
3-carbonsdure u. 2-Amino-7-oxynaphlhalin (IV) der Zus. V schm. bei 215—216°, — dio 
o-Oxycarbonsaurc des Arylids aus 2-Oxycarbazol-3-carbonsaure (VI) u. II dor Zus. VII, 
golbes, krystallin. Pulvor, F. 241—242°, gibt m it FeCl3-Lsg. eino blauo Fiirbung, — 
o-Oxycarbonsdure des Arylids aus VI u. IV der Zus. VIII, F. 272—273°, — o-Oxycarbon- 
siiure des Arylids aus l-Oxynaphthalin-2-carbonsdurc u. l-Amino-3-oxynaphtluilin der 
Zus. IX schwach golbgofarbtos, krystallin. Pulver, F. 194—195°. — Analog crhiilt man 
aus don Arylidcn von I u. l-Amino-3-oxynaphthalin, bzw. l-Amino-6-oxynaphlhalin, 
bzw. 2-Amino-5-oxynaphlhalin, bzw. 2-Amino-G-oxynaphthalin o-Oxycarbonsdurcn von 
don FF. 219—220", bzw. 212—213°, bzw. 213—214°, bzw. 217—218°. (D. R. P. 
585 479 KI. 1 2 o vom 18/3. 1931, ausg. 1 / 1 2 . 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Zitscher 
Offenbach a. M., Heinrich Morschel, Koln-Deutz, und Wilhelm Luce, Hofheim, 
Taunus), Darstellung non 6- und 7-Alkoxy-2,3-oxynaphthoesaurearylamiden, darin be- 
stehend, daO man Alkoxyderivv. der 2,3-Oxynaphthoesauro, wolche die Alkoxygruppo 
in 6 - odor 7-Stollung des Naphthalinkerns enthalten, nach bekannten Mothoden mit 
prim. odor sokundaren Arylaminen kondensiert. — Dio nouen D eriw . lSsen sich in NaOH 
wio dio gowohnlichen substituierten 2,3-Oxynaphthoosauroarylamide u. zum Teil bercits 
in NajCOj-Lsg. Vor den unsubstituiorten Oxynaphthoesśiurearylamiden zeiclinen sich 
die 6 - u. 7-Alkoxysubstitutionsprodd. durch eine verstilrkto Affinitat zur Baumwollfascr 
aus, wio aus 2 in dor Patentschrift onthaltenen Tabollon mit zahlenmiiDig bestimmten 
vorgloichenden.Gegenttberstellungon ersichtlieh ist. Die ermittolten Prozentzahlen gebon 
dio auf die Faser aufziehonde Menge Arylid an, u. zwar die aufgezogeno Mengo Arylid 
im prozontualon Verhiiltnis zum ursprilnglich in der Flotte vorhandenon Arylid bei 
einem Flottenverhaltnis 1 : 20 u. mittlerer Farbstarko (2— 6  g im 1). Z. B. wird 6-31 ethoxy- 
2,3-oxynaphthocsdure (I) m it ■l-Methoxy-l-aminobenzol u. Toluol auf 65—70° erhitzt. 
Zu dieser Mischung ruhrt man im Verlauf 1 Stde. PCI.,, erhitzt zum Kp., bis keine HC1 
mehr entweicht, bliist das Toluol mit Wasserdampf ab u. reinigt den Ruckstand durch 
Unilosen aus NaOH. Das 4'-Mcthoxy-l'-anilid der I  schm. boi 254°. — Aus I, o-Di- 
anisidin u. PC13 erhalt man analog das stark gelbgefarbto Dianisidid der I, F. bei 
sclmellom Erhitzen ca. 300° unter Zers. — 7-Methaxy-2,3 oxynaphthoesaure (II), p-Chlor- 
anilin u. SOCla liefern das 4'-Chlor-l’-anilid von II, F. 273°, — 6-Aitioxy-2,3-oxy- 
naphthoesdure (III), Anilin u. PC13 das Anilid der III, aus Eg. Krystalle, F. 228°. — 
Anilid der I  F. 226°, — Anilid  der II F. 248°, — 2’-Melhyl-1'-anilid der I  F. 205°, — 
2’-Meihyl-r-anilid der II F. 210°, — 3'-Methyl-1'-anilid der I F. 201°, — 4'-Methyl- 
1'-anilid der I F. 238°, der II F. 250°, — 2',5'-Dimethyl-1'-anilid der I F. 209°, — 
2\6'-Dimethyl-l'-anilid der I F. 218°, — 2'-Chlor-l'-anilid der I  F. 228°, 3'-Chlor-l’-anilid
F. 230°, i ’-Chlor-l'-anilid F. 255°, — 4'-Chlor-2'-methyl-r-anilid der I F. 237°, der II

O li COalI V
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F. 253°, — 2' ,5'-Dicldor-1'-anilid der I  F . 215°, — 2’-Methoxy-l'-anilid der I  F. 195°, 
der II F. 190°, — 3'-Mcthoxy-1'-anilid der I F. 192°, — 4'-Methoxy-l'-anilid der II
F. 253°, — 2'-Mełhyl-4'-methoxy-l'-anilid der I  F. 208°, 2'-Methyl-5'-methoxy-l-anilid
F. 198°, 4'-Chlor-2'-methoxy-l'-anilid F. 206°, — 2',5'-Dimethoxy-r-anilid der I F. 198°, 
der II F. 187°, — a-Naphłhylamid der I  F. 205°, der II F. 228°, — p-Naphlhylamid der I
F. 244°, der II F*. 263°, — Anilide der G-n-Bulyloxy-2,3-oxyiiuphlkoesdure F. 219°, 
G-Isoamyloxy-2,3-oxynapliihoesdure F. 183°, G-sek.-Octyloxy-2,3-oxynaphthoesaureF. 153°, 
7-Alhoxy-2,3-oxynaphlhocsdure F. 234°, 7-n-Butyloxy- F. 225°, 7-Isoaniyloxy- F. 212°, 
7-sek.-Octyloxy-2,3-oxynaplilhoesdure F. 173°. (D. R. P. 573 723 KI. 12o vom 28/12.
1930, ausg . 5/4. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Wolfram, 
Ilochsta. M., Ludwig Schornig, Zeilsheim a. M., und Werner Elbs, Hochsta. M.), 
Darslellung von a-Aminoanlhrachinonen, dad. gek., daB man 2,2'-Aminobenzoylbenzoe- 
siiuren, die in 6'-Stellung H u. in 5'-SteUung keine NH2- oder substituierten NH- 
Gruppen enthalten, oder dereń Substitutionsprodd. oder D eriw . m it W. entziehenden 
Mittoln erhitzt. — An Stello der Sauren konnen auch die entspreehenden Lactamc zur 
Ausfiihrung der Kondensation, dio im Sinne des nachst. Sehemas verlauft, yerwendet 
werden. Infolge der leiehten Zuganglichkeit der 2-Aminobenzoyl-o-benzoesauren bo-

NHj
A  ^  >CO-NHv

—

deutet das Verf. einen vortei!haften Weg fur die techn. Darst. der ais Zwischenprodd. 
fiir die Darst. von Farbstoffen wichtigen a-Aminoanthraehinone. Z. B. wird 2,2'-Amino- 
bmzoylbcnzocsdure (I), F. 192° unter Aufschaumen, in 90°/oig. H2S04, bzw. bei 15° 
F ’SOaH eingetragen, schnell auf 180°, bzw. 80° erwarrat, u. so lange bei diesen Tempp. 
gehalten, bis keine I  mchr naehzuweiscn ist, man kuhlt die Schmelze ab, gibt auf Eis, fil- 
triert das 1-Aminoanlhrachiiwn ab, wfischt es aus u. trocknet, aus Eg. umkrystallisiert 
hellroto lirystalle, F. 246°. — Aus dom Laclam der I, F. 245°, erhalt man in ahnlicher 
Weise bei der Einw. von 90%>S- H2S04, jedoch wesentlich langsamer ais aus I eino 
Sulfonsdure des l-Aminoanthrachinons, die nach bekannten Methoden in ihr Na-Salz 
umgcwandelt u. abgeschieden wird. — Bei der Einw. von 90% ig- H2SO., bei 180° auf 
2,2'-Ami7w-4'-methylbenzoylbenzoesdure erfolgt BingschluB zum J-Amino-3-methylanthra- 
cliinon, aus A. ziegelrote Nadelchen, F. 192°. (D. R. P. 575 580 KI. 12q vom 22/8.
1930, ausg. 29/4. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., und Berthold Stein, Mannheim), BarsteUung von chlor- und 
slickslofflialligen Anthrachinonderitalen, dad. gek., daB man a-Azidoanthrachinon-
o-sulfonsauren mit Cl2 oder Cl-abgebenden Mitteln beliandelt. — Man erhalt unter 
Ersatz der SOaH-Gruppen gegen Cl dio ais Ausgangsstoffe fiir die Farbsloffinduslrie 
wertvollen Chlorazidoanthraehinone, dio sich beim Erwarmen auf hóhere Tempp. 
leicht zersotzen u. hierbei u. a. in die sogenannten Chloranthraniloanthrachinone iiber- 
gehen. Z. B. wird l-azidoanthrachinon-2-sulfonsaures Na (I), erhaltlich durch Einw. 
von N3Na auf l-Diazoanthrachinon-2-mlfonsdure in wss. Lsg. mit konz. HC1 u. einer 
wss. IjSg. von NaC103 yersetzt u. auf 95° erhitzt. Nach einiger Zeit fiillt das 1-Azido-
2-chlorantlirachinon (II), gelbe Nadelchen, boi 179° unter N-Ycrlust in 1,9-Anthranilo-
2-chloraiUhrachinon, orangegelbe Krystalle, F.245—246°, tibergehend, aus der Lsg. aus.—
II laBt sich auch durch Einleiten von Cl2 in eine wss. Lsg. von 1 bei 98—100° gewinnen. — 
Durch Erwarmen der wss. Lsg. der aus l,5-diaminoanthraclmwn-2,5-disulfonsaurevi K  
durch Diazolieren u. Behandeln mit N sNa erhaltlichen l,5-Diazidoanthrachincm-2,6-di- 
mlfonsdure mit NaC103 u. HCl erhalt man l,0-Diazido-2,G-dichloranthrachinon, aus 
Toluol orangegelbe, bei 141° bereits N abgebende Nadelchen. Aus der Mutterlaugo 
fallt beim Abkiihlen l,5-Diazido-2-chloranłhrachinon-6-sulfonsdure, gelbe Blattchen, aus. 
(D. R. P. 580 647 KI. 12 q yom 29/12. 1931, ausg. 14/7. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Heinrich Neresheimer und Albert Palm, Ludwigshafen a. Rli.), Darslellung ton 
Anlhrachinotvderivalen, dad. gek., daB man o-Halogcniiitroanthrachinonc mit Amino- 
anthraehinonen kondensiert. — Die Verbb. sind wertvolle Zwischenprodd. fiir die Farb- 
stoffinduslrie. Z. B. wird l-Nitro-2-chloranthrachinón, erhaltlich durch Einw. von 

XV. 2. 118
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NaNOt  auf die Diazoverb. des l-Amino-2-cJdoranthrachinons bei Ggw. von Cu20, mit
1 -Aminoanthrachinon (I), entwassertem Na-Acetat, CuO u. Cu-Acetat, in Nitrobenzol 
8U8pendiert, unter gutem Riihren auf 190—195° so lango erwarmt, bis eino entnommeno 
Probe sich in konz. H 2SO., rein blau lóst. Man laBt erkalten, filtriert ab u. entfemt das 
Losungsm. u. die anorgan. Salze. Das braunorange gefarbte l-Nitro-2,1'-anthrimid ist 
in organ. Loaungamm. wl., in  96%>g- H2S04 mit rein blauer Farbę 1. Ersetzt man 1 
durch l-Amino-4-benzoylarnino- bzw. l-Amiiw-5-benzoylaminoanthrachinon, so erhalt 
man die entsprechenden Benzoylałninoderiw., dio durch Erwiirmen ihrer rein blau- 
gefarbten Lsgg. in 96%ig- H2S04 zu den entsprechenden Aminoyerbb. yerseift werden.
— Das aus 2-Nitro-3-chloranthrachinon u. I  erhiiltliche 3-Nitro-l' ,2-anthrimid ist in 
96°/0ig. H2S04 mit violettblauer Farbę 1. — Erhitzt man 2-Aminoanthrachinon mit
l-Chlor-2-nilroanthrachinon (II) in Trichlorbenzol bis zur Beendigung der HCl-Entw., 
so gewinnt man 2-Nitro-l,2'-anthrimid, braunrote Krystalle, in konz. H2S 04 mit yiolett- 
blauer Farbę 1. — Aus II u. 2-Amino-3-methylanthrachinon entsteht analog das 2-Nitro- 
3'-mełhyl-1,2'-anthrimid, Krystalle, in HaS04 m it blauer Farbę 1., — sowie aus 2,6-Di- 
aminoantlirachinon u. II in sd. Naphthalin ein Kondensationsprod., braune Nadeln, die 
in konz. H2S04 m it violetter Farbę 1. sind. (D. R. P. 581439 KI. 12q yom 12/2. 1932, 
ausg. 27/7. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Otto Bayer),, Frankfurt a. M., Her
stellung von Benzanihronaldehyden, dad. gek., daB man Bz-l-co-Phthaliminomethyl- 
benzanthron u. seine im Benzanthronkern substituierten D eriw . bzw. die daraus 
erhaltliehen Phthalaminsauren mit Luftsauerstoff oder anderen oxydierend wirkenden 
Mitteln in Ggw. wss. Alkalien, beiAn- oderAbwesenheit yonKatalysatoren, behandelt.— 
Unter Einw. des Alkalis auf Bz-l-oj-Phthaliminomethylbenzanthron (I) (ygl. D. R. P. 
Bil 951; C. 1931. II. 2787) entsteht zunachst die Phthalaminsaure des Bz-l-to-Amino- 
methylbenzanthrons, die dann durch Einw. der Oxydationsmittel leicht unter gleich- 
zeitiger Abspaltung yon Phlhalsaure u. N H 3 in den Bz-l-Benzanłhronaldehyd (II) 

 ̂ i nebenst. Zus. ubergeht. Ais Oxydationsmittel lassen 
y  sich Luft, Hypochlorite, H a0 2 oder K3Fe(CN)a vcr-
^  wenden. Die Ggw. einos Katalysators, wie Fe(0H)3,
/■—CHO erweist sich bisweilen giinstig. Man kami aueh zu-

'  naohst dio Phthalaminsaure des co-Aminomethyl-
benzanthrons herstellen u. diese dann zum Aldehyd oxydieren. Ebenso laśsen sich
aueh die aus den Substitutionsprodd. des Benzanthrons mit freier Bz-l-Stellung nach 
dem Verf. des D. R. P. 511 951 erhaltliehen Mono- u. Dihalogen-, Alkoxy- u. Alkyl- 
deriw . von I  zu den entsprechenden substituierten Bz-l-Benzanthronaldehyden 
oxydieren. Die so leicht zuganglich gewordenen Aldehyde sind wertvolle Zwischen- 
prodd. fiir die Herst. von Farbstoffen. Z. B. wird I  naB gemahlen u. in einem mit Ruck- 
fluBkiihler versehenen Kessel m it NaOH, D. 1,297, u. W. auf 90—100° Innentemp. 
geheizt. Gleichzeitig wird Luft unter kraftigem Ruhren oder durch Dusen in fein yer- 
tcilter Form eingeleitet. Nach kurzer Zeit ist der Ausgangsstoff mit gelber Farbę ais 
Phthalaminsaure des Bz-l-co-Aminomethylbenzanthrons in Lsg. gegangen. Sehr bald 
beginnt jedoch schon dio Abscheidung von II in feinkrystallin. Form. Nach ca. 3 bis
5 Stdn., je nach der Starkę der Lufteinw., ist die Oxydation beendet. Man saugt dann 
ab u. wascht aus. Ausbeute fast quantitativ. Zusatz von in W. gel. FeS04 wirkt auf 
die Oxydation beschleunigend ein. Aueh das Arbeiten im Autoklaven m it O, unter 
Druck kiirzt die Dauer der Rk. erheblich ab. II, schwach gelbliche Krystalle, F. 224°, 
ist in h. Nitrobenzol gut, in sd. Eg. maBig 1., in H2S04 gelborangefarben 1., Hydrazon 
mit carminroter Farbę in H 2S04 1.; mit Alkalilaugo u. Na2S20 4 laBt sich II mit rot- 
stichig blauer Farbę yerkiipen, bei der Oxydation mit Cr03 in Eg. geht er in Benzanthron- 
Bz-l-carbonsaure iiber. — Analog erhalt man aus dem nach D. R. P. 511 951 aus 6-Chlor- 
benzantliron darstellbaren 6-Chlor-Bz-l-o)-phthaliminomethylbenzanlhron den 6-Chlor- 
Bz-l-benzanthronaldehyd, aueh in h. Eg. wl. u. aus ihm in fahlgelben Nadeln, F. 290°, 
krystallisierend u. eine blaugriine Kupo liefernd. (D. R. P. 581239 KI. 12 o. yom 
16/4. 1932, ausg. 27/7. 1933.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Hóchst a. M., Otto Limpach, Wiesbaden-Biebrich, und Karl Hager, Hóchst a. M.), Dar- 
stellung von Oxybenzocarbazolcarbonsaurearyliden, dad. gek., daB man Oxybenzocarbazol- 
earbonsauren, in denen die OH-Gruppe sich in dem an den Carbazolrest angegliederten 
Benzorest befindet u. der C02H-Rest in dem eigentlichen Carbazolrest steht, mit aromat. 
Aminen kondensiert. — Die ais Ausgangsstoffe fiir die Herst. yon Farbstoffen dienenden
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Oxybenzocarbazolcarbonsiiuren konnen nach D. R. P. 548819; C. 1932. I I . 295 dargestellt 
worden u. bilden graue amorphe, in verd. Alkalien 11., durch starkę Sauren fallbare, in den 
gcwóhnlichen organ. Losungsmm. 1., in Eg. u. A. sil. Stoffe. Ihre bereits mit Diazoverbb. 
einfacher Basen wertyolle violette bis blaue Farbtone ergobenden, eine gute Substantivitat 
zur Faser besitzenden Arylide erhalt man entweder durch Umsetzung der entsprechen
den SaurecMonde oder -ester mit aromat. Aminen oder durch Einw. yon Isocyanaten 
auf die freien Carbonsduren. Z. B. gibt man zu einer Suspension von 7,8-Benzocarbazol- 
3'-oxy-2-carbonsaure (I) in Chlorbenzol Anilin  u. laBt zu dem sd. Gemisch PC13 zutropfen. 
Nach 36-std. Sieden laBt man erkalten, saugt ab u. wascht nacheinander mit verd.

•N H ^ /  \

H 0- NH CO-NH-C.H,

CH.

HC1 u. Na2C03-Lsg. aus. Man erhalt daa 
schwach gelblich gefiirbte, in Na2C03-Lsg. 
unl., in verd. NaOH 1. Anilid  yon I  der 
Zus. II. — Erhitzt man den Methylester der 
7,8-Benzocarbazol-3'-oxy-3-carbonsaure(lTL)so 
lange mit o-Toluidin, bis kein CH3OH mehr 
abgespalten wird, so erhalt man das o-To- 

Dureh 2-std. Erhitzen yon 7,8-Benzocarbazol-2'-oxy-luidid yon I I I  der Zus. IV.
1-carbonsaure (V) mit Phenylsenfol u. Umlasen der erkalteten M. aus alkoh. KOH 
laBt sich ein sehr reines Anilid  yon V der Zus. VI gewinnen, (D. R. P. 580 581 
KI. 12 p vom 31/10. 1931, ausg. 13/7. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: Friedrich Felix  
und Wilhelm Huber, Basel, Schweiz, Herstellung von Azofarbstoffen zum Farben von 
Cdluloscestem oder -athem. Man yereinigt diazotierte, aromat. Aminę ohne OH in
0-Stellung zur diazotierten NH2 mit l-Amino-3-oxybenzolen mit freicr 4- u. 6-Stellung
in der Weise, daB die Kupplung in 4-Stellung erfolgt u. acyliert den erhaltenen Farbstoff. 
Der Monoazofarbstoff Anilin — y  m-Aminophenol liefert beim Erhitzen mit Essigsaure- 
anhydrid einen Farbstoff, Krystalle aus Eg., 1. in A., Athylacetat, der Acetatseide sehr 
echt griinstichiggelb farbt, dio Farbungen sind nicht phototrop. p-Anisidin — m- 
Aminophenol liefert nach dem Acetylieren einen Farbstoff, der Acetatseide sehr lichtecht 
griingelb farbt. Die Farbstoffe dienen auch zum Farben yon Harzen, Lacken, ins- 
besondere Nitrocelluloselacken, Fimissen usw. (A. P. 1 905 374 vom 30/11. 1932, 
ausg. 25/4. 1933. Schwz. Prior. 21/12. 1931. E . P. 393 873 vom 8/12. 1932, ausg. 
6/7. 1933. Schwz. Prior. 21/12. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von o-Oxyazo- 
farbstoff en. Man yereinigt diazotierte 2-Amino-l-oxybenzolsulfonsaure oder ihre Sub- 
stitutionsprodd. m it Benzo-2,4-dioxychinolinen. Die Farbstoffe liefern nach dem Ein- 
badchromyerf. auf Wolle walk-, wasch- u. sehr lichtechte rote bis yiolette Farbungen. 
Der Farbstoff 4-Chlor-2-amino-l-oxijbenzol-6-sulfonsaure — >- 7,8-Benzo-2,4-dioxychino
lin farbt Wolle nach dem Einbadchromyerf. rotviolett; einen ahnlichen Farbstoff erhalt 
man mit 4-Chlor-2-amino-l-oxybenzol-5-sulfonsaure. Der Farbstoff 4-Nitro-2-amino-
1-oxybenzol-6-sulfonsaure — > 7,8-Benzo-2,4-dioxychinolin liefert granatfarbene F ar
bungen, der Farbstoff 4-Chlor-2-amino-l-oxybonzol-6-sulfonsaure — y  5,6-Benzo-2,4- 
dioxychinolin farbt yiolett, 4-Nitro-2-amino-l-oxybenzol-6-sulfonsaure — y  6,7-Benzo- 
2A-dioxychinolin granat. (F. P . 745 815 vom 15/11. 1932, ausg. 17/5. 1933. D. Priorr. 
18/4. u. 6/8. 1932.) F r a n z .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Herbert J-W est, Crafton, Pennsylyania, 
Reinigen von Kiipenfarbstoffen der Nitroperylenreihe. Das von nichtyerkupbaren Ver- 
unreinigungen befreite Nitrodibenzanthron reinigt man yon den yerkiipbaren Ver- 
unreinigungen durch Behandeln mit milden alkal. Oxydationsmitteln, wie Hypochlorit, 
gleichzeitig werden alle kolloidalen Bestandteile zerstort, der gereinigtc Farbstoff liefert 
lebhaftere Farbungen. Nitroviolanthron liefert nach dem Reinigen mit NaClO einen 
aus der Kupo sehr rein grun farbenden Farbstoff, das hieraus durch Oxydation erhalt- 
liche Schwarz ist frei yon dem unerwiinschten braunenTon. — Nitroisoviolanthron liefert
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nach dem Behandeln m it NaClO oinon lebhaft blau farbenden Kupcnfarbstoff, durch 
Oxydation erhalt man sehwarzo Farbungen. (A. P. 1 910 819 yom 22/1. 1931, ausg. 
23/5. 1933.) FRANZ.

Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, Stirling, Schottland, Herslellung von 1-Amino-
2-chloranthrathinon, dad. gek., daB man l-Amino-2-chloranthrachinon enthaltendes Roh- 
prod., welches man z. B. durchKondensationvon2,3'-Amino-4'-chlorbenzoylbenzoesaure 
in H ,S04 u . darauffolgendes Verdunnen dor Mutterlaugcn nach yorhergehendem Ab- 
scheidcn des 2-Amino-3-chloranthrachinons erhalt, in konz. H2S04 lóst, die Lsg. mit 
W. bis zur Ausfallung des Sulfats verd., das Sulfat yon der Fl. trennt u. zu reinem 
i-Amino-2-chloranthrachinon (I) zers. — Z. B. wird r o h c s l  bei 90° in 94—97%ig. 
H 2S 04 gel., die Lsg. bei dieser Temp. bis zu einer Konz. der H2S 04 auf 70% mit W. 
verd., auf 80° ahgekiihlt u. bei dieser Temp. gehalten, bis das Sulfat des r e i n e n I 
sich abscheidet. Nach ca. % —1 Stde. filtriert man denSchlamm schnell bei der gleiehen 
Temp. Beginnt dio Krystallisation nieht sofort, so impft man die Lsg. mit etwas 
reinem I an. Der Kuchen wird dann m it h., 70%ig. H2S04 gewasehen, hierauf mit 
W. gekocht u. saurofrei gewasehen. Das so gereinigte I  liefert wertvolle Kiipenfarbstoffe 
der Anlhrachinonazinreihe, die im Vergleich mit den aus ungoreinigtem I erhaltlichen 
blauen Kiipenfarbstoffen fcurige Farbtone u. eine horyorragende Echthoit gegen Bleich- 
m ittel aufweisen. (D. R. P. 568 210 KI. 12q vom 14/9. 1926, ausg. 16/1. 1933. 
E. Prior. 3/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, Stirling, Schottland, HersteUung ion Schwefel- 
sdureeslc.ni von Verbindungen des Anthranolty-ps, 1, dad. gek., dafi man Anthranole 
oder Anthrachinonderiw., dio bis zur Anthranolstufe reduziert worden sind, m it einer 
S03-Verb. einer tert. Baso oder einem Stoff behandelt, der in Ggw. der tert. Basc eine 
S03-Verb. der tert. Base bildet. — 2. dad. gek., daB die ais Ausgangsstoffe dienenden 
Anthranole solche Verbb. sind, die durch Behandeln der entsprechenden Anthrachinone 
mit Cu u. H2S04 hergestellt werden. — 3. dad. gek., daB etwa vorhandene NH2-Gruppen 
des Anthranols zunachst durch Acylierung, z. B. durch Acetylierung geschiitzt werden, 
worauf man ycrestert u. die Acylgruppe wieder abspaltet. ■— Dio so erhaltlichen Ester 
sind in W, nahezu yollstandig 1. u. imstande, auf Fasern unmittelbar aufzuziehen, 
wobei dio Ausfarbungen gegebenenfalls mit Oxydationsmitteln auf der Faser behandelt 
werdon kónnen. Die Schwefelsaureester des /?-Aminoanthranols lassen sich ohne Ab
spaltung der S03H-Gruppen diazotieren u. in Substanz oder auf der Faser mit/3-Naphthol, 
Phenolen, Aminen oder Arylidon der Oxynaphthalincarbonsauren zu Azofarbstojfen 
kuppcln. Alkal. Oxydationsmittel fuhren die D eriw . des 2-Aminoanthranols in 
Kupenfarbstoffe der N-Dihydro-l,2,2',l'-anthrachinmiazinreihe, saure, wie saures CuCL 
oder saures FeCl3, in solche der Flavanthrenreihe uber. Folgende Beispiele sind an- 
gegeben: 2-Acetylami7ioanthrachinon wird k. in 5%ig. Oleum gel., dann Cu-Pulver 
liinzugegeben, das Ganze zwischen 20 u. 30° gehalten, 1% Stde. bei ca. 20—25° ge- 
riihrt, dann mehrere Stdn. bei 15° stehen gelassen, in W. gesehuttelt u. filtriert. Das 
so erhaltene 2-Aceiylaminanthranol, graues, in W. unl., in Alkalien m it braunlichgelber 
Farbę 1., in A. eine blauliche Fluoresccnz gebendes, auf Zusatz von bas. Stoffen eine 
gelbe Lsg. lieferndes Pulver, wird mit Pyridin-S03 (I) u. Pyridin gemischt, das Ganze
1 Stde. unter Riihren auf 85° erwarmt u. die Reaktionsmasse, nach Zugabe yon Na2C03 
zwecks Entfernung des Pyridins einer Dampfdest. unterworfen. Das gel. bleibende 
Na-Salz des 2-Acetylaininmnlhranolschwcfdsaureesters kann durch Aussalzen ab- 
geschieden werden. Durch Kochen m it NaOH wird der CH3-CO-Rest entfernt. Aus 
der Lsg. des Na-Salzes des 2-Aminoantliranolsćhwefelsaureesters (II) wird der freie Ester 
durch Ansauern oder Aussalzen abgeschieden, ais Na-Salz in W. m it gruner Fluorescenz 
1. Dic wss. Lsg. von II wird mit konz. HC1 u. Eis yersetzt u. bei 0° mit einer wss. N aN 02- 
Lsg. diązotiert, wobei sie einen rotbraunen Ton annimmt u. der 2-Diazoa7ithranol- 
sc/iwefelsaureesler tejlweise ausfiillt. Diese Lsg. oder Śuspension der Diazoterb. lilBt 
man unmittelbar zu einer Lsg. von p-Naphthol in 10%ig. NaOH unter Umruhren ein- 
laufen, erwarmt auf 60° u. salzt den Monoazofarbstoff durch Zusatz der gleiehen Yol.- 
Mengo einer gesśtt. NaCl-Lsg, aus. Zur Ausfarbung hangt man einen Baumwollstrang 
in eine verd., wss. u. auf ca. 60° erwarmte Lsg. des Farbstoffes ein u. farbt bei ca. 60 
bis 65° aus. Man erzeugt so auf der Faser blaulichrote Tone. Behandelt man die ge- 
fiirbto Baumwollfaser 5 Min, bei 65° in einer l% ig. sauren FeCl3-Lsg., so sehlagt die 
dic Farbę in ein louchtendes Orange um. — Eine wss. Lsg. von II wird bei 5—10° lang
sam unter Umruhren mit einer, 12%ig. NaOCl-Lsg. yersetzt, 1/2 Stde. bei 16° weiter- 
geriihrt u. mit g e s a t t .  NaCl-Lsg. yersetzt. Der dunkelbraune Nd. wird abfiltriert u.
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mit NaCl-Lsg. ausgcwaschcn. Die Verb., yermutlich ein Schwefelsaureester eines 
Anthrachinonazins, ist in W. mit brauner Farbo u. grimlichgelber Fluoresccnz 1. u. 
farbt aus dieser Lsg. die Textilfaser in braunen Tónen. Beim Kochen m it verd. Mineral- 
sauren fiir sich oder auf der Faser wird der braune Farbsloff in einen weniger 1., in 
NaOH mit blauer, bei Behandlung mit Sauren in einen rótliehen Ton umschlagcnder 
Farbę 1. Farbsloff umgcwandelt. Auf der Faser erhalt man blaue Ausfarbungen, dio 
mit Saure ein leuchtendes Dunkelrot ergeben. Vermutlich werden beim Kochen mit verd. 
Mineralsśiuren die Estcrgruppen aus dem Mol. entfernt. Behandelt man den braunen 
Farbstoff mit Cr03 u. 10°/oig. H2S04, so erhalt man einen griinlichgelben Stoff, der mit 
alkal. Na2S20 4 in einen blauen Kupenfarbsloff der N-Dihydro-1,2,2',1 '-anthrachinonazin- 
klasse ubergoht. — Analog entsteht aus 1-Acelylaminoanthranol u. I der entsprechende- 
Ester, u. nach Abspaltung des CH3CO-Restes ein zur Herst. von Azofarbstoffen yer- 
wendbarer 1-Aminoanthranolschwefelsaureester. — Das aus 2-Acetylamino-3-ćhlor- 
anthrachinon wie oben erhaltliche Na-Salz des 2-Ainino-3-chloranthranolschicefelsa,ure- 
esters wird in W. gel., in die auf 40° erwarmte Lsg. wird Wollgeioebe eingebracht, die 
Temp. bis zum Kp. gesteigert u. das Bad mit CH3C02H erschopft. Dio braune Aus- 
farbung wird entweder, zur Entfcrnung der Estergruppe, 5 Min. bei 90° mit 2°/0ig. H2S04 
behandelt oder in ein saures, oxydicrendes, z. B. 1% FeCl3 u. 2% H2S04 enthaltendes 
Bad wenige Min. bei 80—90° eingetaucht, wobei man eino tiefschokoladenbraunc 
Ausfarbung erhalt. — Anthron u. I gebon boi 85° das Na-Salz des A nłhranolschwefel- 
saureesters, gelbe Prismen, in W. m it tiefgelber Farbo u. schwach violetter Fluoresccnz 
1. — 4-Chlor-9-anthron, crhaltlich durch alkal. Red. von 1-Chloranthrachinon u. I, 
das Na-Salz des 1-Chloranthranolschwefelsdureeslers, glanzende, strohfarbcnc Platt- 
chen, das Na-Salz dor Anthron-2-sulfonsdure, hergestellt durch saure Red. von Antlira- 
chinon-2-sulfonsdure einen Schuiefelsaureester der Anthranol-2-sulfonsaure, brauno K ry
stalle, in W. wesentlicli leichter 1. ais dor Ausgangsstoff, in verd. Lsg. violette Fluo- 
rescenz zeigend. — Der aus N-Dihydro-1,2,2’ ,1"-ardhrachinonanthranolazin u. I er
haltliche Schuiefelsaureester, kleine, dunkelrote Krystalle mit goldcnem Reflcx, in h. 
W. nur wl. mit blauroter Farbę, in w. A. 11., farbt Wolle aus saurem Bado m it einem 
roten Farbton. Behandelt man dio gefiirbte Waro mit 2°/0ig. HCI, bei 80°, gegobenen- 
falls unter Zusatz von Oxydationsmitteln, so schliigt der Farbton naeh Purpur um. 
(D. R. P. 567 845 KI. 12q vom 24/6.1930, ausg. 10/1.1933. E. Prior. 1/7.1929.) S c h o .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Pyridino- 
terbindungen. Man erhitzt Amino-2-(N)-3-pyridinoanthrachinon (hergestellt durch 
Nitrierung von 2-(N)-3-Pyridinoaiillirachinon in H2S04 u. Red.) mit o-Dichlorbenzol (I) 
zum Sieden u. fiigt dann eino Lsg. von Benzoylchlorid in Dichlorbenzol hinzu. Das 
nach Erkalten der M. ausgcschiedene Prod. liiBt sich in organ. Losungsmm. m it NaOCl- 
Lsg. reinigen; gelbes, in H2S04 mit rotbrauner Farbę 1. Pulvcr, das Baumwolle gelb 
farbt, die Kupo ist griinlich. — Aus 3-Amino-2-(N)-l-pyridinoanthrachinon in sd. I  u. 
Anthrachinon-2-carbonsaureclilorid erhalt man Anthrachinm-f)-carbonyl-3-amino-2-(N)- 
l-pyridijiocmthrachiTwn, gelbgrune Krystalle, fiirbt pflanzlieho Faser aus rótlicher Kupo 
gelblich. Ebenso kann man mit den Halogeniden der Iso- odor Terephthalsaure um- 
setzen; die Prodd. farben Baumwollo rotlichgelb. — Aus Monoaminomonopyridino- 
anthaniliron (II) (erhiiltlich aus Pyridinoanthron durch Red. der Mononilroverb.) in Nitro- 
benzol mit C,H6COCl wird ein braunoranges Krystallpulyer erhalten, griin in H,SO,t 1., 
farbt pflanzliche Faser braunrot aus violetter Kiipe. — Setzt man II m it 2,4,6-Tri- 
chlor-l,3,5-triazin um, so erhalt man ein Baumwollo braun farbendes Prod. — Aus
3-Brom-2-(N)-l-pyridinoanthrachinon in Trichlorbenzol wird durch Einw. Ton p-Toluol- 
sulfonsdureamid, CuO u. K 2C03 boi Siedehitze das 3-p-Toluolsulfamid-2-(N)-l-pyridino- 
anthrachinon, F. etwa 225° erhalten. (F. P. 743 663 vom 25/7. 1932, ausg. 4/4. 1933.
D. Prior. 5/9. 1931.) A l t p e t e r ,

Friedrich Mitterberger, Driebergen, Holland, Verfahren zur Herstellung von 
wiUerungsbestdndigen Anstrichen auf Dachern, Fassaden, Motalltoilen unter Verwendung 
von bituminosen, Metallpulver onthaltenden Lsgg., dad. gek., daB man unter gotrennter 
Zufiihrung gleiehzeitig mit der Lsg. von Bitumen oder Teer, Pech, Petroleumpech oder 
Stearinpech oder unmittelbar nach dersclben eine Metallpulverdisi)ersion, z. B. von 
Al-Bronze in einem Gemisch yon Terpentin oder Kunstterpentin u. chines. Holzól 
aufspritzt. — Boispiel: 1. Bitumenlsg. 100 (kg) Bitumen, 80 Bzl., 8 Kobaltsiccatiy, 
20 chines. Holzól. 2. Al-Dispersion 200 (kg) Al-Bronze, 200 Kunstterpentin, 50 chines. 
Holzol. (D. R. P. 579 196 KI. 75c vom 25/10. 1931, ausg. 22/6. 1933. Oo. Prior. 
21/10. 1931. Oe. P. 134 059 vom 21/10. 1931, ausg. 10/7. 1933.) B r a u n s .
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Cooper McDougall & Robertson Ltd., Berklmmstod, und Gilbert Arthur 
Freak, Croxley Green, England, AnMriclimitlel fiir Schiffsbdden und Eisenbauten, die mit 
Meerwasser in Beriihrung kommen, bestehend aus einer Olfarbe, der die wirksamen 
Stoffe yon Pflanzen der Gattung Tephrosia, Lonchocarpus, Derris u. Daguelia in Form 
von Pflanzenpulvern oder -extrakten zugesetzt worden sind. (E. P. 393 375 vom 23/2.
1932, ausg. 29/6. 1933.) M. F. M u l l e r .

Edgar K. Fowler, Colorado Springs, V. St. A., Verzicren von Wąnden und alm- 
lichen Fldchen. Man grundiert die Wand o. dgl. mit einem farbigen Anstrich, lasiert 
den getroekneten Grund mit einer passenden Farbę, bringt auf die noeh feuchte Lasur 
verschiedene Farben in einzelnen Klecksen auf u. vermischt dio Kleckse mittols geeig- 
neter Kautschukwerkzeuge zu unregelmaBigen Mustern, worauf stellenweise das noeh 
feuchte Farbmuster durch Abstreicher entfernt werden kann, so daB die .Grundfarbe, 
z. B. in Form von Streifen, wieder erseheint. (A. P. 1867  068 vom 18/12.1930, 
ausg. 12/7.1932.) S a r k e .

Elsa Fenzl, Wien, Herstellung von Matrizen bzw. Druckformen aus leicht zerbrech- 
lichen Naturprodukten. Blatter, Blumen, Grilser u. a. empfindliehe Naturprodd. werden 
zućrst einer Behandlung mit einer atzend u. pergamentisierend wirkenden FI., wie ILSOj, 
unterzogen, dann mit einem Alkali neutralisiert, mit einer alkoh. Lsg. von Glycerin 
gotrankt u. nach Trocknung mit einem Lack bestrichen u. neuerdings getrocknet. Dio 
Pflanze kann so boi kleinen Druckauflagen unmittelbar ais Druckform, bei industriellcr 
Auswertung ais Grundlage einer Tiefdruckform verwondet werden. (Oe. P. 133908 
vom 16/10. 1931, ausg. 26/6. 1933.) G r o t ę .

Heinz Horn, Deutschland, Kautschuckdruckformen. Fiir die Herst. der Druck
formen wird ais Fiillmittel natiirlicher oder synthet. Latex in dickfl. oder Pastenform 
verwondot, dem Metallstaub u. ein Vulkanisierungsmittel, wie S, zugesetzt ist. (F. P. 
745 507 vom 10/11. 1932, ausg. 12/5. 1933. D. Priorr. 1/2., 27/8. 30/8. 8/9. 12/9. 19/9.
1932.) G r o t ę .

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kiłnstlicher Oberflachen, Berlin (Erfinder:
Otto Albrecht v. Mandelsloh), Bedrucken von Fumierholzem, dad. gek., daB auf 
Furnierholz einer wenig Maserung zeigonden Holzart ohno besondero Vorbehandlung 
die Maserung eines Edelholzes, insbesondere mittols Rastertiefdrucks, unter Verwendung 
einer in die Poren des Holzes mogliehst tief eindringenden holzboizenden Druckfarbo 
aufgedruckt wird. — Das Furnierholz kann vor oder nach dom Bedrucken in dem 
Grundton des Edelholzes gebeizt werden. (D. R. P. 579 750 KI. 15k yom 5/10. 1928, 
ausg. 30/6. 1933.) G r o t ę .

Clifford Lisie Mendoza, London, Verfahren zum Bedrucken von Olas, Holz, Metali 
oder ahnlichem Materiał unter Verwendung einer Schablone, bestehend aus mit Wachs 
impragnierter Seido, auf der dio gemusterten Stellen durch Erwarmen mit einem an- 
gewarmten Stempel etc. u. durch Aufsaugen des verflussigten Wachses mit Losch- 
papier etc. wachsfrei gemacht worden sind. Dio Schablone wird auf die Glasflache etc. 
aufgelegt u. dio Farbę durch dio Schablone aufgespritzt. (E. P. 391 992 vom.l/6. 1932, 
ausg. 1/6. 1933. D. Prior. 11/6. 1931.) M. F. M u l l e r .

[russ.] F. F. Jeremin, Dio Fabrikation von Azofarbstoffeu. Anilschwarz FF, Anilschwarz N,
Anilechtscharlach 4 BS, Bordeaux PT, Eohtrot NS, Metachromoliybraun. Moskau-
Leningrad: Goschimtechisdat 1933. (80 S.) Bbl. 1.—.

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
Leopold Schmid und Andreas Erdos, Chemische TJntcrmchung des Bemsteins.

2 g Bernstein wurden durch A.-Extraktion in einen in A. 1. (30°/o) u - einen in A. unl. 
Teil getrennt, der in A. 1. Anteil mit PAe. u. der in PAe. unl. Teil mit A. weiter auf- 
geteilt. Dio Gesamtausbeute betrug 95%; die Ergebnisse wurden m it den von T s c h i r c h  
(C. 1923. I. 957) erhaltenon in Vergleich gesetzt. Der aus dem 30%  betragenden in 
A. 1. Teil erhaltene in PAe. 1. Teil (10%) konnte in  3 Fraktionen zerlegt werden. Die
1. Fraktion war ein Ester, der zu einer Saure u. einem Alkohol hydrolysierbar war, 
welche Prodd. aber nicht m it den von TSCHIRCH gewonnenen ident. waren. Bei Vakuum- 
dest. der 2. u. 3. Fraktion konnte Bemsteinsaure, bei der der 3. auch Bomeol erhalton 
werden. Der Dest.-Riickstand der 2. Fraktion bestand aus Krystallen Tom F. 131°. 
Auch inbetreff der PAe.-unl. Fraktion weichen die Resultate von denen T s c h i r c h s  ab. 
Yff. erhielten daraus eino in A. unl. Saure, wahrend in dem in A. 1, Anteil Succozy-
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abietiiudum, P. 124— 126°, SuccinoeJjielinolmure, F. 164°, eine Oxysaure, sowie ein 
indifferenler KOrper (ein Alkohol) vom F. 115° gefunden wurden. — Der in A. unl. 
Teil den Ik-rnatein* (ca. 70%) wurde mit 10%ig. alkoh. NaOH tagelang am Wasserbad 
yerneift, wobei 7%  Bernuteinafture, 20% eines in A. 1. Kórpers vom F. 137°, 20% eines 
in A. unl. KOrncrn, der glch zwischen 363 u. 365° nach Sinterung bei 250° zersctzte u. 
22%  Keten, Sint<-rn boi 260°, Zers. zwischen 365 u. 367", erhalten wurde. Letztere
3 Verbb. wurden mit He dehydriert, was bei allen 3 zu gleichen K\V-stoffen fiihrte. 
Aus den Prodd, der VakuumdeHt. des Dehydrierungsgemisehes konnten uber die Pikratc
2 KW-sloffe isollórfc werden: 1. ein mit keinem der bekannten Trimethylnaphthalino 
ident. K W-ntuff Cn ! lu , Krystalle vom F. 28°, Pikrat, C14H ,,0 7N,, orangerote Krystalle 
iujh C®,0H, F . 139,5° u. 2. Pimanthren (1,7-Dimelhylphenanthren), C!19H U, F. 86°, 
Pikrat, CjjHjjOjN., Kolb, F. J31“. (Liebigs Ann. Chem. 503. 269—76. 9/6. 1933. Wien,
Il. chem. Uni v.-Lab.) B e h r l e .

— , Da/l TableUieren non Kunslharzprcfimitchungen. (Piast. Massen Wisa. Techn. 3. 
5—6. 81—83, 1933.) . S c h e i f e l e .

— , PrcPmiitiKcn unter Vermnduny von Iknzylcdlulose. PreBmassen aus Benzyl- 
oellulose gind bestilndig gegen S& uro u, Alkali. (Chem. Ago 28. 529—30. 10/6. 
1933.) S c h e i f e l e .

Robert W. Boiso, Piyme.nlc ftir plaatischc Masnen. Pigmente fiir piast. Massen 
mUcwon folgęndo Kigg. besiteon: geniigendo Liohtechtheit, Warmebest&ndigkeit bei 
en, 150° fUr mindestens 3 Min., hftchsto Kornfeinheit. (Piast. Products 9. 134. Juni 
1933.) S c h e i f e l e .

Perco Bowen, Ilolzmchl in AnsUtzcn fiir plaslUche Maseen. Die Gtito oines Holz- 
mohls fUr piast. Massen boruht nicht so sehr auf seiner Feinheit, ais auf der Qualitat 
des ais Audgatigsmaterial bónutzton Holzes u. der Abwesenheit von kómigcn u. harzigen 
Partlkeln. (1’last. Products 9. 99—100. Mai 1933.) W . W o l f f .

A. Schob, IiinfluB wrechicdcncr Tm (lfcuch,tiykf.il beim Lagem dęp PrcPpuhers auf 
(lir, KigcMchafUn der 1‘rilfitabc. Holzmchlhultigo PreBpulver mit 50 u. 40% Harzgeh. 
wurden bei Luftfouchtigkciten von 0, 50 u. 100% golagert u. dann zu Priifstiiben ver- 
prcCt. Aus don Eigg. dieser Prlifstilbo ergab sich, daB ein an sich gutes Materiał durch 
unzwcekmilOigo Lagorung so yorilndort werden kann, daB dio Typenwcrto nicht mehr 
orreioht werden. Hestehen iiber dio Trockenheit eines PreBpulvers auch nur dio ge- 
ringston Zwoifel, dann ist zur Sicherhcit ein Vortrocknen yorzunehmen. (Piast. Massen
Wiss. Techn. 3. 125—28. Juli 1933.) S c h e i f e l e .

Rudolf D itm ar, Die, Herstellung yon Sicgelmassen im Lichle neuer Prinzipien. 
Patontliteratur tlbor Horst. von ,,Siegellackkorzen“, Erhdhung der Elastizitat durch 
KautBohukźusatz etc., Siogelmassen in fl. Form in Tuben. (Farbon-Chemiker 4. 205 bis 
208. Juni 1933.) ________________  S c h e i f e l e .

Mantlo Lamp Co. of America, V. St. A., Harzarlige, losliche Kondcnsationsproduktr, 
aus Phthaludureanhydrid und Glykol. Phthalsaureanhydrid u. Glykol werden bei Tempp. 
zwisehon 110 u. 150°, vorzugswciso boi 130°, kondonsiert. Arboitot man hierbei auf Prodd. 
mit ganz bestimmten Silurezahlen, dio zwisohen 0 u. 40 liegon, hin, so entstehen Prodd., 
dio durch W. fast nicht bonotzbar sind. Allo dieso Kondonsationsprodd. sind in den 
iiblichon Lacki Osungsmm. 1., sio kOnnen dahor zur Herst. bestiindiger Lacki u. Uber- 
zilgc yorwendet wordon. AuBordom sind sio undurchlfissig fiir ultrayioletto Strahlen 
geringor Wollonlfingo u. ftir infraroto Strahlen. (F. P. 745352 vom 11/8. 1932, ausg. 
10/5. 1983. A. Prior. 20/8. 1931.) E b e n .

Glasurit-W erke M. W inkelm ann Akt.-Ges., Doutschland, Kondcnmtions-
produkte autt niehrbasischen S&urcn und mchrwerligcn Alkoholen. Bei der Kondensation 
zwischen Phthalsaureanhydrid u. Glyccrin wird das letztero ganz oder teilweise durch 
einen Kstor des Glycorins mit einer oinbas. niedermolekularen Fettsiiuro, dio bis zu 
5 C-Atomo onthiilt, orsetzt. An Stello des Phthals&ureanhydrids allein konnen die be
kannten Ersatzstoffo bzw. Zusatzstoffo, wio mehrbas. aliphat. Sfturen, Oxysauren usw., 
vorwondot worden, obonso wio das Glyeorin durch andero mehrwertigo Alkoholo ersetzt 
werden kann. — Z. B. worden 45 Teilo Phthalsaureanhydrid mit. 18 Teilen Glycerin 
u. 6 Toilen Glycerinaceiat bei 270—280° kondensiert. In weiteren Boispielen wird mit 
Olycerinformiat, -propionat, -butyrat u. -valerianat gearbeitet. Die Prodd. konnen zur 
Horst. von Lacken yorwendet werden. (F. P. 743 027 yom 22/9. 1932, ausg. 22/3, 
1933.) E b e n .
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Allgemeine Elektricitiits-Ges., Berlin, Verfahrcn zur Herstellung ton Kunst- 
harzen aus mehrwortigem Alkohol (insbesondereGlyeerin) u. mchrbas. Kilure (insbesondere 
Phthahilureanhydrid) mit einem trocknenden 01, dad. gek., daB das Ol vor oder wilhrend 
der Rk. ohne hochsd. LtSsungsm. zugesctzt wird. ZweckmiiBig wird das trocknendc 
01 der einen Harzbildungskomponento B. dem P h th a ls a u re a n h y d r id )  hinzugefUgt 
u. dann erst dio andere Komponento (z. B. Glyeerin) hin/.ugesotzt u. werden 70 Gc- 
wicntstcilo eines trocknenden Ols in ca. 200 Teilen Phthalsaureanhydrid unter Er- 
wiirmung gol., worauf nach HinzufUgen von 90 Toilen Glyeerin dio Temp. bis z u r  Harz- 
bldg. gesteigert wird. — Z. B. worden 7 kg Lcinol in 20,6 kg Phthalsaureanhydrid gel., 
wobei das Anhydrid erst geschmolzen, dann das 01 zugesctzt u. dio Erhitzung bis zur 
vollkÓhuuenen Mischung fortgC B etzt wird. Dann werden ca. 9,2 kg Glyeerin der Lsg. 
zugcsetzt u. os wird dio Temp. nach u. nach auf 260° gebracht, wobei W. u. ein Tcil 
des Anhydrids verdampft. Man erhiilt 31—52 kg eines braunlichen, in gewohnlichen 
organ. L fisu n g sm m ., wio Bzl., A., Aceton, Glykoldiaeetat odor Diilthylphthalat 1. 
Harzcs. Eino solcho Lsg. kann ais Lock verwcndot u. an der Luft getrocknet oder bei 
125—-150° gobacken worden. Das Harz kann aueh mit odor ohno Zusatz von Fiill- 
stoffen ais ProBmaterial voirwendot worden oder durch Erhitzen auf ca. 200° wiihrcnd 
1 S td o . unter einem Druck von ea. 70 kg/qcm in don u nB ch m elzb aren  Z u a ta n d  uber- 
gefllhrt werden. (D. R. P. 578 707 KI- 12 o vom 18/2.1928, ausg. 16/6. 1933. A. Prior.
i 7/2. 1927.) Eben .

Sweets Laboratories Inc., Now York, Ubert. von: Joseph V. Meigs, ITastings 
upon Hudson, N. Y., Herstellung von harzartigen Koiulensalionsprodukten aus Kohlcn- 
hydraten u. mehrwortigen Alkoholon unter Anwendung eines K o n d en sa tioiiBmittels, 
wio H jS04. HGI, H sP 0 4 odor prim. aromat. Amino. — 400 g Glyeerin werden mit 6 g 
konz. HaS 04 vorriihrt u. einige Zeit auf 100° erwiirmt. Dann werden 400 g Traubcn- 
zuckcr zugegeben, worauf dio M. erhitzt wird, u. zwar zunachst auf 190° u. allmahlich 
hoher auf 210—230°. Dabei geht dio M. unter HjO-Abspaltung in oin harzartiges Prod. 
ilbcr, das zuniiehst noch schmolzbar, spiiter boi liingerem Erhitzen bart u. nicht schmolz- 
bar ist. Das Prod. wird mit W. gcwaschen u. getrocknet. Das Prod. dient z. B. ais 
Bfiademittel u. ais Schellaekersatz bei der Herst. von gcformten Gegenstiinden, forner 
zum Imprftgnicrcn von Papier. An Stello von Glyeerin kann Athylen- oder Propylen- 
glykol, Erylhril oder Mannit u. an Stello von Glucoso kann iMmdose, Dextrin oder 
Stiirke benutzt werden. (A. P. 1  908 485 vom 15/10. 1927, ausg. 9/5. 1933.) M. F. Mi).

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Voss und 
Ewald Dickhiiuser, Frankfurt a. M.-H6chst), Ycrfahren zur Herstellung harzartiger 
Polymcrisationsproduktc, dad. gek., daB man wasserloslieho oder durch Behandlung 
m it N-Basen (Alkylamino, ąuaternaro Ammoniumbasen, oxathylicrto N-Verbb., wic 
Tri&thanolamin) in wasserliisliche Form gebrachto COOH-haltigo Polymerisato aus 
Monomeren mit einer Vinylbindung (7.. B. dio aus Maleinsaureanhydrid mit Vinylverbb. 
erhaltenen Kondensationsprodd., dio aus Polyvinylalkohol mit Halogcnfettsaurc erhal- 
tenen Garbonsaurcn (PolyvinyUiiure, Polyvinylaerylsdure) in Ggw. von organ. OH- 
Vorbb. (Glykol, Glyeerin, Pcntaerythrit, Sorbit, Rcsorcin, Di-, Triathanolamin, mehr- 
wertigo, •/.. T. veresterto Alkohole) auf ca. 100° u. mehr erhitzt. — Ungelcimte Papier- 
bahnen werden mit Lsg. aus 140 (Gewichtsteilen) Polyaerylsaure u. 45 Polyglyccrin in 
1000 3%ig. wss. NH, oder 7°/0ig. wss. Methylamin getriinkt, iiber Walzen abgcąuetscht, 
bei 80—100° getrocknet, in mehreren Lagen aufoinandergeschichtet u. bei ca. 150—160° 
h. gepreBt. — 50 Kartoffelstarke u. 10 ŃH4-Salz des Mischpolymerisats Styrol-Malcin- 
saureanhydrid werden unter Aufkochen in 1 1 W. gel., hierinit Stoffbahncn impriigniert u. 
wio oben weitcrbehandelt. (D. R. P. 579 254 KI. 39b vom 17/6. 1931, ausg. 22/6. 1933. 
Zus. zu D R. P. 544 326; C. 1932. 1.2245.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vtrbesserung der mechankehen 
Eigcnschaftcn von Filmen aus Polyiinylchlorid oder anderen Polymerisaten, wic Poły- 
acrylsduremethyl; -athylester, -nitril, Polystyrol, ihren Mischungen oder Mischpoly- 
merisaten, Polyvinylacetalen mit HCHO u. CH3CHO. Die Filme werden nach der 
Herst. einer Behandlung mit Fil. unterworfen, die sie nicht losen, nur schwach ąuellen u. 
nur die Losungs- u. Weichmachungsmittel, die sio noch von der Herst. her enthalten, 
heraustósen. Behandlungsdauer 2—10 Stdn. Verbesserung der Bruchfestigkeit, Deh- 
nung u. Knitterzahl. Filme aus Polyvinylehlorid werden z. B. mit Ather, Bzl., Methanol 
oder 9 Methanol +  1 Butanol nachbehandelt. (F. P. 746 905 vom 3/12.1932, ausg. 
8/6.1933. D. Priorr. 8/12. 1931.) P a n k ó w .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. II., Herstellung eines harząrtigęn 
Mischpolymerisates. Man polymerisiert Styrol, Ditinylbenzol, Vinylnaphthalin oder ihre 
Homologen cinerseits zusammen m it Vinylmethyl-, Meihylenathylmelhylkełon oder 
Benzalaceton andererseits. Fiir Lacke u. PreBmassen erhalt man aus Styrol u. Iso- 
propenylkelon nach bekanntem Verf. (Warme, Emulsion, Sauerstoff abgebendc Mittel 
Elektrolyte, kolloide Metalloxyde, hochchlorierte aliphat. Verbb., Temp.-Anderung 
wahrend Polymerisation, vorzeitiges Abbrechen der Polymerisation) schwach gefarbte 
Harze. (Schwz. P. 159 947 vom 24/3. 1932, ausg. 1/4.1933.) P a n k ó w .

Carbide &  Carbon Chemicals Corp., New York, ubert. von: Frazier Groff, 
West Virginia, Gegenstandc aus Vinylharzcn mit M  eta U verstd rkungen. Dio Metall- 
unter- oder -einlage kann ais solche oder nach dem Atzcn oder Dberzieben m it einem 
anderen Metali vcrwendet werden. Das Vinylharz kann direkt oder unter Verwendung 
einer Zwischenschicht aus einem thermoplast. KautscliukAcriy., Glyptalharz oder Para- 
cuinaronharz aufgebracht werden, wobei letztere zusammen mit dem Vinylharz ais 
Unterschicht yerwendet werden konnen. Das Aufbringen des Vinylbarzcs erfolgt unter 
Hitzc u. Druck. Mehrere Lagen konnen aufgebracht werden. Durch Erhitzen kann 
man die thermoplast. Massen auch wieder umpressen. ZweckmaBig setzt man dem 
Vinylharz groBere Mengen von Zellstoff zu. Derartige t)berziigc sind gegen Nahrungs- 
mittel, medizin. u. pharmazeut. Praparate sowie Alkohol, Glykol, Glycerin bestandig. 
Die Oberzugo konnen gefarbt u. wio Holz gemasert sowie durch Ein- oder Auflegen 
von buntem Papier gemustert werden. Das Vinylharz kann in Plattenform aufgelegt 
oder ais Pulvcr aufgespriiht werden. — Z. B. bringt man auf eine gereinigtc Metall- 
flaehe ein klebrigcs, thermoplast. Kautschukderiv. u. nach dem Trocknen eine Yinyl- 
harzplatte aus 70 Teilen Vinylharz, 1 Teil Wachs, 1—4 Teilen Farbstoff, 28—25 Teilen 
Zellstoff, die in der Presse bei 130° u. einem Druck von ca. 2000 Pfund pro (Juadratzoll 
festgepreBt wird. Verwendung der Stoffe fiir Werkzeuggriffe, Autosteuerrader, Belage 
von Wiinden, Decken u. FuBbóden, Ziergegenstanden, Warmeisolation, Mobel. 
(E. P. 392 770 vom 15/7. 1932, ausg. 15/6. 1933. A. Prior. 15/7. 1931.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und William Baird, Manchester, 
Herstellung von Alkydharzprodukten. Zunachst werden ein trocknendes Ol, ferner 
Kolophonium in einer Mengo von mehr ais 15°/0 des Olgewichts u. Glycerin, von dem 
mchr benutzt wird, ais allein zur Vercsterung des Kolophoniums notwendig ist, zu
sammen erhitzt,. bis das Gemisch homogen ist u. nachher wird mit Phthalsaure oder 
deren Anhydrid kondensiert. — 17 Teilc Glycerin, 108 Teile chines. Holzól u. 100 Teilo 
Kolophonium werden unter Riihren %  Stn. bei 220° erhitzt. Dann werden 37 Teilc 
Phthalsaureanhydrid zugesetzt, u. es wird weiterkondensiert. Dio Schmelze ist nach
2 Stdn. klar. — In  einem anderen Boispicl werden 34 Teile Glycerin, 110 Teilo Leinol 
u. 50 Teilo Kolophonium unter Riihren boi 220° zusammengeschmolzcn u. nach 
15 Min. werden 73 Teile Phthalsaureanliydrid zugesetzt. Die weitere Kondensation 
dauert 4 Stdn. bei 220°. Die Prodd. dienen in KW-stoffen gel. ais Lacko oder werden 
zu l)borziigen oder Emaillen benutzt. (E. P. 391508 vom 4/11. 1931, ausg. 25/5. 
1933.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Ralph
A. Jacobson und John L. Keats, Wilmington, HersleUung von Harzlackiiberzugs- 
mitteln auf der Basis von Alkydharzen, die unter Zusatz von trocknenden Olen, wie Leinol 
oder chines. Holzol, u. von Pigmenten, wie Lithopone, Schwerspat, u. anderen Zusatzen, 
wio Eisenoxyd, RuB, Asbcstmehl, horgestellt worden sind. In den Patentschriften sind 
die Mengenverhiiltnisse niiher angegeben. (A. PP. 19 12  369, 19 12  370 u. 1 912 371 
vom 12/6. 1929, ausg. 6/6. 1933.) M. F. M u l l e r .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, ubert. von: Walter Whiting 
Durant und Paul H. Scrutchfield, Pittsfield, Mass., V. St. A., Herstellung von Glyptal- 
harzen aus einem mehrwertigen Alkohol, einer molirbas. Saure, einem Naturharz oder 
einer Saure desselben, einem pflanzlichcn 01 u. einem Losungsm. Z. B. werden benutzt 
213 Teilo Phthalsaureanhydrid, 129 Teile Glycerin, 456 Teile Bernsteinsaure, 242 Teilo 
Athylenglykol, 200 Teilo Kolophonium u. 80 Teile chines. Holzól. Vgl. F. P. 726 745;
C. i932. II. 137S. (E. P. 393034 vom 25/2. 1932, ausg. 22/6. 1933. A. Prior. 26/2.
1931.) M . F. M u l l e r .

Hermann Plauson, Darmstadt, Verfahren zur Herstellung kalt auftragbarer Email, 
1. dad. gek., daB feinst zorkleinerto Kunstharze in unlósbarem u. unschmelzbarem Zu- 
stand mit der Lsg. von geringen Mengen nachhartbarer Kunstharze, vorzugsweise in 
Ggw. von 5—10% hochsd. Ketonen oder Ketolen, in feinste Yerteilung iiberfuhrt
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werden. 2. 'lad. dafi den unl, u, wusohmelzbaren fCumlharzen Mineralfarben 
od<rr F(illRtf//fn zogefletzt werden, welebe zuenst m it einer Ług. einea h&rtbaren, aber 1. 
K nnatharzes iiberzogen worden eind u. auf welehen dann da* Harz gcbArtet worden 
ist. (D. R. P, 578 087 KI. 22h yom 2'i/H. 1931, an»g. 9/fi, 1933.) E kobbokf,

Edmund Froesń, New York, M utU ruwjfiwrfdhnn fi ir  Qegen*UIn/U aus Harmtnff- 
otUr Thv>l'/irnMtdJformaXihhydkuiutharztn. Em  crbltzter Stempel, der das Muster im 
H/K:breHef Irńgt, wird aufgejpreBt. Dabei wird ein mehrfacbrrr Kffekt erreicht. Die 
Randcr werden hwhgedrlkKt u, gebleicht, wahrend dic eingedriiekten Stellen dunklcr 
getórbt werden. (A. P . 1914 247 vom 1/3, 1932, au*g, 13/0, 1933.) B r a u n s .

Woli! & Co. Komm.-Ges. aul Aktien, Walarode, und Richard Weingand 
Bomlftz b. Walsrode, Ycr/ahn-n zur HereUMung tonFilme.n utul Folien aus Kowien- 
natiowproduklm mm. JłarnMoffen oder //arntlof/rU.rimlen uwL Aldehydem nach D. R. P. 
536839, dad. gek., dftfl die abgezogeno 8ehicnt nur no weit nachgebiirtcŁ wird, daB 
der fertlge Film noeh WMserbaltig Lit. (D. R. P. 578 873 KI. 39 b vom 28/12/1930, 
atmg. 17/0. 1983. Zu«. zu D. R. P. 530838; C. 1932. I. 297.) 8ABBK.

Bakclito G. m , b. H ., Berlin-Gharlottenburg (Erfinder: E rnst Elbel, Erkner b. 
Berlin), Ve.rfahre.n sur Ile.rttd.lunq eehwe.r brenn)xirer Kunstharzmischunge.n, dad. gek., 
daB man in dio prefiffthige Miłfebung von Kunstharzen rnit organ. Ffillstoffen gas- 
f/jrmige Plammcnuchutzmlttel elnleltet. — '/. B. leltefc man in die Misehungcn KU, 
oder HC1, vortólhnft unter i i  Oh ren ein. (D. R. P. 578 712 KI, 39 b vom 30/4. 1926, 
ausg. 10/0, 1983,) Sarkk.

Lonza Elektrizitatfiwcrke und Chemi«che Fabriken Akt. Ges., Basel, Ver- 
fahre.n zur Ilertlellurig mm gl/inze.wkn, wcUerf&tten Oberztlgen auf Papier, Pappo, Pla- 
katen, 1’hotograpbieu. Es werden zunfteliHt ein oder mehrere ausreichencf starko 
l-acksehiohUin von OellnkwecstoT' oder Athorlacken aufgebracht u. diese naeh dem 
Trooknen bei bohem Druek u. erhOhter Temp. mit polierten Platten glanzgeprcBt. 
Dio untero .Schicht kann viel, die o bero wenig Weiehmachungsmittel enthalten. Die 
ninzelnen Schlchten kOnnen aus verHchiedenen Cellulo»cdcrivv. beHtchen. (Schwz. P.
159 472 vom 22/12. J03J, auHg. 10/3. 1933.) B r a u n s .

Hcnri Lóopold, Frankrelon, Ain, Aufbrirwen unzerstórlarer Zeichen, Bilder u. dgl. 
auf me.laUkeram.iHC.he. u. a. Flilche.n, Von den Zeichen wird zuniicliHt ein negativer Ab- 
druek mit Lackfarben auf eino Gelatine- oder 1’apiernchicht gemacht, welehe dann 
auf dio Motallfltteho gcdrOckt, fest angerieben u. nach einiger Zoit wieder entfernt wird. 
I!oi Vorwendung farbloson Lacka wird der Druck auf der Metallfliiche mit oinem Metali- 
puder eingestaubt. (F. P. 746 017 vom 8/2. 1932, ausg. 20/5. 1933.) G r o tk .

Giacomo Galimborti und Guiseppe Peverelli, Mailand, Verfahren zum Ober- 
ziehe.n von pflanzlichen Oeweljen bzw. tierischcn Haule.n wic Leder mil Lacken o. dgl. Dio 
Gowobo o. dgl. werden zuerat (sin- oder mohrmala m it einer Mischung aus Kautschuk 
odor Latex mit FtUUtoffen u. dann mit einer Emulsion aus Latex, trocknendem Ol u. 
Harz, sowio oinem Bindomittel, wio Casein, unter Zusatz von Formaldehyd iiberzogen. 
SohlieClich wird mit Lsg. von Chlorschwcfol k. yulkanisiert. Beispicl fiir dio Emulsion: 
7 kg Latox (75%ig), 9 kg Ol odor Harz, 1 kg Casoin gol. in 10 Toilen Ammoniakwassor, 
u. kg Formalin (40%'g). (E. P. 392797 vom 5/9. 1932, Auszug ycrOff. 16/6. 1933. 
Ifc. Prior. 20/4. 1932.) BRAUNS.

Friedrich Emil Erauss, Schwarzenberg, Sa., Vcrfahren zum Lackicren feuer- 
vcrzinlctcr Oberfldche.n, dad. gek., dafi dio feuerverzinkten Gegenstande unmittelbar 
nach ihrer Horst, mit einem in bekannter Weiso mit wenig Saure yersctzton durch- 
sichtigen Lack, z. B. einem Kopal- oder Kunstharzlack, der etwa 0,6— 1,00% Amoisen- 
oder Buttersauro enthalt, iiberzogen werden. — Der geringo Saurezusatz ha t den 
Zweck, etwa auf dom Zn befindlicho Oxydo zu entfernen. (D. R. P. 580116 KI. 75c 
vom 6/2. 1932, ausg. 6/7. 1933.) B r a t j s n .

Patent Button Co., iibert. von: Leonard R. Carley, Verfahren zum Mustem von 
Metallknópfen o. dgl. Dio Knopfe erhalten zunachst einen diinnen Cu-t)berzug mittels 
eines dor bekannton CuCN-Bader, dann worden dio Vertiefungon eingepreflt, das Ganze 
mit Ollack laokiert u. boi 250° der Lack oingebrannt. In  einer m it k. W. beschickten 
Trommcl wird der Ollack nunmohr an don orhabonen Stellen ontfernt, so daB der Cu- 
Grund zutage kommt, u. dann wird ein Glanzlack aufgetragen. (A. P. 1 915 717 vom 
24/9.1932, ausg. 27/6.1933.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Meidert, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Verfahren zur Verhinde.rung des Abselzens und Gclatinicrens 
von 1'rockenstofflósunge.n, dad. gek., daB diesen Lsgg. ais Schutzkoll. freio aromat.
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Carbontóuren (insbesondere Benzoesaure), dereń Homologe, Kemsubstitutionsprodd. 
oder Bolche D eriw ., die entweder in der Seitenkette eine freie Carboxylgruppe tragen 
oder die durch Oxydation der Hydrolyse wahrend des Herstellungsprozesses in Benzoe- 
tóure iibergehen, zugesetzt werden. (D. R . P . 578 586 KI. 22 h yom 21/7. 1929, ausg.

Monsanto Chemical Co., Delaware, ubert. von: Thomas S. Carswell und 
William Gump, St. Louis, Missouri, V. St. A., Darstdlung N-disubsliluicrter AryUulfon- 
amide. N-Monoalkylderiw. von Arylsulfonamiden werden m it acctylierenden Mitteln 
behandelt. — Z. B. wird N-Athyl-p-toluolsulfonamid in CH3C02H gel. u. Essigsdurc- 
anhydrid, sowio etwas H2S04 zugegoben. Das Gemiseh wird 4 Stdn. unter RtickfluB 
erhitzt, in W. gegossen u. der Nd. aus A. umkrystallisiert. Man erhalt so das N'-Athyl- 
N-acetyl-p-tolmlsulfonamid, farblose Krystalle, F. 52,5°, der Zus. CjH^CH,)1 • 
[SOj-NtCjILjHCHjCO)]*. Die Prodd. dienen ais Weichmachungsmittd bei der Herst. 
piast. Massen aus Celluloseestern u. Cellulosedthern. (A. P. 1  910 604 yom 16/1. 1929,

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahen zum Ent- 
flecken von mit Celluloseesterlacken tiberzogenen Oberflachen, gek. durch dio Ver- 
wendung von o-Dichlorbenzol. (Schwz. P. 161002 yom 30/12. 1931, ausg. 1/6. 
1933.) M . F. M u l i . e e .

Sharples Solvents Corp., Philadelphia, iibert. von: Melville M. Wilson, Chicago,
III., Farb- und Lackentfcmungsmittel, bestehend aus 2 Vol.-Teilen Amylcndichlorid u. 
je 1 Teil Toluol, A. u. Kreśol. Ebenso kann ein fliichtiges Farb- u. Lackweichmachungs- 
mittcl einerseits u. Propylcndichlorid andererseits benutzt werden. (A. P. 1918224  
vom 15/2. 1929, ausg. 11/7. 1933.) M . F. M u l l e r .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procćdćs Thomson-Houston, 
Frankreich, Herstellung von Schichtkorpern mit Harzen, insbesondere hartbaren Kunst- 
harzen ais Bindcmitieł. Man setzt einem wss. Faserstoffbrei fl. Harze zu, z. B. eine 
saure Lsg. eines Anilin-Formaldehydharzes, fallt die Harze auf den Fasern aus u. yer- 
arbeitet den Brei sehichtweisp auf Bahnen yon der gewunschten Dicke des herzu- 
stellenden Sehiehtkorpers, trocknet die Bahn u. yerpreBt sio h. Ein Aufeinander- 
schichten der trockonen Bahnon wird also hier yermieden. Man erhalt sehr homogene, 
nicht aufspaltbare Platten u. andere Formkorper. (F. P. 737 718 yom 27/5. 1932, 
ausg. 15/12. 1932. A. Prior. 29/5. 1931.) S a r re .

General Plastics, Inc., iibert. von: Harry M. Dent, Verfahren zur Herstellung von 
Schichtkorpern o. dgl. Sperrholzplatten werden durch Klebschichten, die aus einer Dis- 
persion von Kunstharz in Nichttósem bestehen, unter Druck u. Hitze miteinander ver- 
bunden bzw. auf Unterlagen aufgeklebt. Ais Nichtloser werden W., A. oder Mischungcn 
genannt. Ais Sehutzkoll. dienen gewisse Harze oder Seifen. Beispiel: 60 Teile Phenol- 
aldehydharz werden m it 40 Teilen W. u. 10 Teilen „ghatti“-Harz in der Kolloidmiiblo 
behandelt. (A. P. 1917020 yom 12/5. 1932, ausg. 4/7. 1933.) B r a u n s .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, Herstellung von Reibungskorpern, 
insbesondere Bremskorpem, gek. durch die Yerwendung yon Alkydharzen ais Binde- 
mittel, welche aus einem Alkohol mit 3 oder mehr HydroxyIgruppen einem 2-wertigen 
Alkohol, einer 2-bas. aliphat. Sauro u. einer anderen mehrbas. Saure dargestellt werden. 
Z. B. erhitzt man 6 Moll. Glykolsuccinat u. 1 Mol. Glycerinphthalat auf 180—200° 
bis zur beginnenden Gelatinierung, ycrmischt das so erhaltene Harz auf geheizten 
Walzen mit einem Fullstoff, insbesondere Asbest, preBt die M. in Formen u. hartet 
die Formkorper im Ofen oder man hartet das Harz bis zur Unschmelzbarkeit, ąińllt 
cs in Aceton od. dgl., ycrmischt das Gel mit Asbest, bearbeitet die M. auf h. Walzen, 
bis das (jucllmittcl sich yerfliichtigt hat u. preBt bei. etwa 200—210° zwischen per- 
forierton Platten bis zur ondgultigen Hartung. (E. P. 387 770 vom 26/10. 1931, ausg. 
9/3. 1933. A. Prior. 24/10. 1930.) S a r r e .

N. V. Philips’ Gloeilampen-Fabrieken, Eindhoycn, Holland, Herstellung ton 
Prepkorpem aus Prepmassen mit cingeprefiter Profilierung. An Stelle yon Hiilsen 
aus Cu oder Cu-Legierungen, die die Profilierung, z. B. eine Gewinde, enthalten, u. 
in die Mi m it eingepreBt werden, umgibt man einen Dorn von der gewunschten Profi
lierung mit einem biegsamen Materiał, z. B. einer diinnen Cu-Folie eder widerstands- 
fahigem piast. Materiał, z. B. einem m it Kunstharz getrankten Faserstoff- oder Draht- 
gewebe, bringt den so yorbereiteten Dorn an die gewiinsehte Stelle der PreBform, 
fullt die PreBmasse in die Form u. preflt in ublicher Weise. Der Dorn wird dann aus

29/6. 1933.) E n g e r o f f .

ausg. 4/7. 1933.) S c h o t t l a n d e r .
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dom PreBkOrper entfernt, z. B. herattsgesclfraubt. (E,PP. 376 703 u. 376 704 vom 
5/1, 1031, ausg. 11/8. 1032. Holi. Prior. 11/1. bzw. 8/1. 1930.) S a r r e .

Vereinigte Kugellagerfabriken Akt.-Ges., Berlin, Yerfahren zur Hmtettuwj 
einAs Formlcorpers, inshesondere. Jur Lager, 1, dad. gek., daB in den Grundstoff, z. B. 
Kunstharz, mit einer Vcrdrangungsmasse yersehcne Fasern bzw. Faserstoffe eingelagert 
werden u. daB diese Verdrangungsmassc sodann mindestens an der Oberfliiche des in 
iiblicher Weise hergestellton FormkOrpors herausgel. u. durch ein Sehmiermittcl ersetzt 
wird. — 2. dad. gek., daB dio Fasern bzw. Faserstoffe m it einer Lsg. der Verdrangungs- 
masse getrankt u. getrocknet werden u. nach Bldg. des Formkórpers dar auf die Ver- 
drangungsmittel an der Oberflache des Kijrpers m it einem Ldsungsm., z. B. W., ent- 
fornt wird. — 3. gek. durch die Verwendung einer niedrig schm. Aletallegierung ais 
Grnndstoff. — Ais Verdrangungsm. kann man Zucke.r óder Soda vcrwenden. (D. R .P .
579 693 KI. 39b vom 16/6.1931, ausg. 29/6. 1933.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. Al. (Erfinder: Hermann Mark,
Alannhoim, und Hans Fikentscher, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahrcn zur Herstellung 
von Umunndlungsprotlukten polymcrer Nilrile von organ, Carbonsauren mit mindestens 
einer olefin. Doppelbindting im Alolekiil (Polyacrylsiiurenitrit, -a.-mcihyktcrylsaurenilril), 
dad. gek., dafi man dio polymeren Nitrilo oder ihro Alischpolymerisato untereinander 
oder m it anderen polymerisierbaren organ. Verbb. (Vinylacełat, Vinylchlorid, Styról)
fanz oder teil weise vorseift, Die erhaltenen Carbonsauren lassen sich verestern, mit 

'(illstoffen u. Weichmaehern mischen, vulkanisieren. Herst. yon Filmen. (D. R .P .
580 351 KI. 39b vom 26/7. 1929, ausg. 10/7. 1933.) P a n k ó w .

B. Stróm und w .  Obermann, Oslo, Ihrsldlung eine,r gummiarligen plastischen
Mdbśa fiir Kapseln zum hcrmclischen Vr.r«chlufi von Flasehen, GKlserri o. dgl., dad. gek., 
daB man Golatino u. Leim in w. W. zu einer diekfl. Fl. l6st, zu der man in 
Uzi. gol. Iiohgummi hinzusetzt u. nach kurzer Zeit, wobei man dio Temp. 
unter Riihren auf ca. 70—80° hftlt, mit Metalloxyd u. Glycorin mischt, danach 
mit festom Paraffin, weitoren Alengen von Glycerin nebst Leinol, Kopal, Form- 
aldohydlsg. u. Terpentin yersetzt, u. mehrero Stdn. bei ca. 50—60° riihrt. (N. P.
49 447 yom 3/6. 1929, ausg. 19/10. 1931.) D r e w s .

Hazel-Atlas Glass Co., iibert. yon: Daniel M. Gray, West Virginia, V. St. A., 
Zwischcnlagc fiir  V'erschtuflbchaltcr. Alan liberzieht Papier mit einer Hullo, dereń Basis 
ein synthei. Harz ist, das aus Vinylacetat u. Vinylchlorid besteht, u. m it einem plasti- 
fizierenden M itt cl, z. U. Trikresylphosphal u. Athylabiclal, behandelt ist. (A. P. 
1903 319 vom 13/6. 1929, ausg. 4/4. 1933.) ScHUTZ-

Georgo B. Dunford, St. Louis, U. S. A., Slofldampfende Ubcrzugsrnasse, ins- 
besondore fiir Aiitomobilkarossorien aus Motali, bestehend aus einer besondoren, Bitumen 
enthaltenden M. mit LOsungsmm., Fasorstoffen u. Ton, sowio otwas W. Boispiol: lOTeilo 
Gilsonit, 12 Toilo Petrolcumasphalt u. 38 Toilo Naphtha, Kp. 88°, worden boi otwa 85° 
gemiseht. Dioso Al. soli ,,bitumin5so Mischung11 gonannt werden. Sio wird mit einer 
weiteren M. aus 33 Teilen „cottonseed11 Pech u. 4 Teilen Harz, wolcho langoro Zeit bei 
hoherer Temp, erhitzt wurden, gemiseht, u. dann werden Sagemehl, Asbestfasorn, Ton 
u. W. zugesotzt. Dio Al. kann aufgcspritzt werden. (A. P. 19 14 912 vom 18/6. 1929, 
ausg; 20/6. 1933.) B r a u n s .

XII. Kautsohuk. Guttapercha. Balata.
Rudolf Ditmar, Dic. Ncrvicrung von Vullcanisatcn durch Kautschukmilch- 

km ttntfate. Latex wirkt ais Ncryierungszusatz ahnlich wio amerikan. GasruB, bo-
sohleunigt dio Vulkanisation u. ist besonders fiir dio Nervicrung yon hollcn Alischungen
geoignet. (Chcmikcr-Ztg. 57. 344. 3/5. 1933.) H. MfjLLER.

Werner Escll, Dic Ncrnicrung von Yulkanisatcn durch Kaulschukkonzenlralc. 
Vf. yortritt dio Ansieht, daB das im Latex yorhandono Annnoniak dio starkę Norvierung 
des KaUtechuks bowirkt. (Chemiker-Ztg. 57.626. 6/7. 1933.) H. A Iui.i.ER.

Rudolf Ditmar, Dic Ne.rvicru.ng von Vulkanisaten durch Kautschukkonzcntratc. 
Vf. bestroitot dio Ansieht E s c h s ,  woil das Ammoniak schon auf der Alischwalzo yollig 
yerdampfen kann, da es nicht an Fettsauren gobunden sei. (Chemiker-Ztg. 57. 526. 
5/7. 1933.) _ H . M u l l e r .

Takesi Semba und Sadasi Itoh, Unłersuchungen iiber Gasrufi ais OummifiUlstoff. 
I. u. II. Adsorptionseigenschaften von Gasrufi. Vff. zeigen, daB GasruB eino selektivo 
Adsorption fiir yerschiodcno Fil., wie z. B. Beschleunigerlsgg., besitzt, infolge-
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dereń die Adsorptionsmethode zur Bourteilung yon GasruBen ungeeignet ist. 
(J. Soc. chem. Ind., .'Japan [Suppl.] 35. 470 B—72 B. 1932.) H. M u l l e r .

P. Kluckow, Ober katalylisch wirlctame Rohstojfgifte. (Vgl. C. 1933. I. 2464.) 
Im AnschluC an K a u f f m a n n  (C. 1932. I. 467) wird auf die katalyt. Wrkgg. der nicht 
mit O gesatt. Verbb. yonFe, Cu u. Mn bei Kautschuk hingewiesen. (Angew. Chem. 45. 
86—87. Wittenberg.) K r u g e r .

— , Das ,,Laatex“-Chimmigewebe. (Kunststoffe 2 3 .137—38. Juni 1933.) W. W o l f f .

Dewey and Almy Chemical Co., North Cambridge, Massach., ubert. von: 
Richard Almy, Little Compton, Rhode Island, Herstellung von kolloidalen Kaulscliuk- 
dispersionen in einem nicht wss. Medium, z. B. in hochsd. Olen oder in festen Stoffen, 
dic in der Wilrmc lcicht fi. werden, z. B. in Paraffin oder Bienenwachs, ausgehend von 
einer wss. kolloidalen Kautschukdispersion; diese bildet z. B. mit dem Ol eine Emulsion, 
wenn das Gemisch etwa die Temp. von 100° crreicht hat. Aus der Emulsion wird das 
W. ycrdampft. (A. P. 1905 026 vom 16/10. 1930, ausg. 25/4. 1933.) M. F. M u l l e r .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag (Erfinder: Franz 
Rudolf Moser, Amsterdam), Verfahren zurStabilisierung von Kaułschukdispersionen, dad. 
gek., daB dio Dispersion unter innigem Riihren bei nicht zu hohor Temp. in Ggw. fein 
ycrteiltor anorgan., yorzugsweise kolloidaler fester Stoffe, wie A1-, Fe-, Zn-, Mg-Hydr- 
oxyd, Kiesclsaure, BaSO.,, CaC03, mit an sich koagulierend wirkenden Mitteln, wio 
sauren Salzen, yorzugsweiso A1C13, behandelt wird. — Man versetzt ammoniakal. 
Kautschukmilch mit uberschussigem A1C13 unter gutem Riihren, wobei Al(OH)3 entsteht. 
Die erhaltene yiscoso M. ist sehr stabil u. kann mit Zementmortel, Sorelzement, Gips- 
brei, RuB, Vulkanisiermittcln ohne Schwierigkeit versetzt sowio ohno Koagulation 
abgekiihlt u. erhitzt wordon. (D. R. P. 580 349 KI. 39b vom 30/3. 1926, ausg. 8/7. 
1933.) P a n k ó w .

Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra, 
Medan, Konzenlrieren von Kautschukmilch durch Aufrahmen m it Pflanzenschleimen, 
Basen u. dgl. Vor dem Aufrahmen wird dic Kautschukmilch mit Dampf oder Formalin 
behandelt. — 100 1 Kautschukmilch, dio auf Kautschuk berechnct 1,6% NH3 ent
halten, werden mit 100 1 W. verd. u. mittels eines Heizmantels u. einer Heizspiralo 
auf 100° 5 Min. erhitzt, auf 35° abgekiihlt, 7*% . auf Kautschuk berechnet 1%> wss. 
Ammonalginat zugesetzt, 16 Min. geriihrt u. stehen golassen. Nach 24 Stdn. hat sich 
eino obero Schicht m it 62% Kautschuk gebildet. — 100 1 Kautschukmilch, die, auf 
Kautschuk berechnet, Vio% NH3 enthalten, werden m it 50 1 W. verd., 2% HCHO 
zugesetzt, 12 Stdn. in Rulie gelassen, 2% Pektin in l% ig. Lsg. zugesetzt u. auf- 
gerahmt. — Man kann den AufrahmungsprozeB m it dem Zentrifugieren kombinieren. 
Sollto die so erhaltene konz. Kautschukmilch zu viscos sein, so kann man dio Viscositat 
durch mehrstd. Erhitzen auf 85° herabsetzen. — Man priift, ob die Behandlung mit 
Dampf oder Formalin ausreichend war, die Kautschukmilch also vom lyophilen in 
den lyophoben Zustand ubergegangen ist, indem man eino Kautschukmilchprobe 
mit 5—10 Teilen W. verd. u. vorsichtig oinigo Tropfen 2%ig.- Essigsaure zusetzt. 
Der Nd. muB beim Umschuttcln wieder eine Dispersion ergeben. (Holi. P. 29 774 
vom 22/9. 1930, ausg. 15/5. 1933.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guornsey, Edward 
Arthur Murphy und Robert Gilbert James, Birmingham, Kautschukfiiden aus 
Kautschukmilch. Dio Kautschukmilch enthalt eino inakt. Substanz (Ammon-, Athanol- 
atninBcifen von Fettsauren oder Kolophonium), die sieh im Kontakt mit dom schwach 
sauren Verfestigungsbad in oin Koagulierungsmittel zers.; ais Vcrfestigungsbad ver- 
wendet man eine Mischung, dio eine konz. Lsg. eines Salzes einer sehwachen Saure, 
das woitgehend dissoziiort u. hydrolysiert werden kann, sowie eino derartige Mengo 
dieser schwachen Saure enthalt, daB der pu-Wert der Mischung nicht unter 5 u. nicht 
iiber 6,5 liegt. — Man liiBt eino 61%ig. Kautschukmilchmischung mit 92,5 (Gewichts- 
teilen) Kautschuk, 2,5 S, 2,5 ZnO, 1 Altcrungsschutzer, 0,5 Beschleuniger, 1 Am- 
nioniumoleat mit einer Alkalitat, die 0,25 g NH3 pro 100 g aquivalent ist, durch Dusen 
in ein Bad aus 200 (g pro 1) NaCl, 300 NH.,02C-CH3 u. 60 CH3'C 0 2H (ph =  5,3) bei 15 
bis 20“ einlaufen. Dic aus dem Ammonoleat frei gemachte Olsiiure wirkt ais Koagu- 
lationsmittel innerhalb des Fadens. Dio Badtomp. soli 50° nicht uberschreiten. 
(E. P. 393 057 vom 19/4. 1932, ausg. 22/6. 1933.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, ubert. yon: W illis A. Gibbons, New Jersey, 
Yerbessem der Kautschukeigenscluiften. Kautschuk mit alkal. Ascho, wie unter anderem
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A lk a liro g r.n e ra t, o d e r  8prU h lfttexkau lH o liuk  w e rd e n  m i t  wafMerlOulichcn Schw erm ctall- 
ttalzen mlchi-r Sfiiiren  vvrwt'/,t, (lic A lk a llp ro to in a to  u , -Hellen ze ra ., w io  Z nC I,, Zn(N O ,)„ 
Z n fO .O -O H ,) ,, H gO la. (A. P. 1913113  vo m  8/3. 1930, a u sg . (i/fi. 1033.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delawaro, Ubert, von: Adrlen Cambron, 
New Jormoy, VutkanUatlońtbMtHUuiiigr.r, iMSKtohcnd huk Jlut^/ratdehydanUin, d/is aus 
don Komponenten In Abwewenlieit von VcrdUnnungi<- odor I^5«ung«mni. uritor Zusatz 
gerintór Móngbn einer sauren Hubutanz t'An('A3, HC1) nach Entfernung (lei Rk.-W hor- 
gttSteJlt lut. Fl. Bel (lor Rk. blldot H ien a In Nobenprod. Atbylpropylacrolein. (A. P. 
1916  979 vom 4/0. 1929, atite. 27/fi. 1988.) PANKÓW.

I. G. Farbonlnduatrlo Akt.-GoH., F r a n k f u r t u .  M ., Ih.r*tf.llunij von YulkanUatioiu- 
liMc.hUunige.rn. D ie  d ie  V u lk a n lw ttlo n  beK chlounlgem lon E ig g . v o n  N -d lfm butitu iortcn  
1) I th Io o rtrb am aten  w erd en  d u re lt  U m w tz u n g  ćleraelben m i t  A rylH chw efelhalogcniden 
o rh o b llo h  geM olgort. iłtó  I tk .  v e r l i lu f t  n a c h  fo lgorider O lo leh u n g :

H 8
,{l > N - ( ! ) - 8  Me +  H « l - 8 - A r  — y ^ N - U - S - S - A r  +  M e-Ilu l

llierbol bodoutot R einen allpbat., allpliat.-aromat., hydroaromat. odor aromat. 
Rost. Ri kann daHsolbo, jodooh Iteineii aromat. Rent bedouten. Auch kOnnen R t u. R, 
dlrokt odor 11 bor oln fletoróatorn vorbundcn aoln. Mo bodoutot Motali odor eino organ, 
liano, Hal llalogon oder don ThlocyanatroHt. Dio ArylHohw-ofelhalogonido kfinnen 
HUbKtitulort hoIii, Alu Ditbloparbamato kflnnon z. li, Kolebo yorwondet werden, dio Hich 
vom Dlmotbylamln, l)l/tthanolamln, Dloyeloboxylarnin, Dibonzylamin, Piporidin, 
Mbrpholln, iloxabyarochlnolln u. Porhydrooarbazol ablelton. —- 'A. B. wird eino Lsg. 
von 19 g ji*Nltropbenylnohwofolohlorld ln 100 com Bzl. in eino Lag. von 20 g des 
IC-SakoM der DlmothylditblooarbaininH/lnre in 100 ccm W. boi 2—6° unter Riihren 
u, Kiftktthlung olngotropft. Dann wordon 250 ecm Potrolilthor zugoBetzt, u. os wird 
nooh kurzo Zolt weitergorllhrt u. filtriort. Dor RUokitand wird mit W. go\Vaschon u. 
bat dann don F. 149 160°. Es ist in fast rjnantltativor Ausbouto ein Prod. ontstanden, 

^ dem noborwt.' Formel zukommt. In weiteren
p .j  ii / ------■. Belflpiolon wird dio Uinsotzung von Alkali-
c n » > N - C —8 —8 {  j —NOj Balzen dor Dimothyi-, Pontamothylon- u.

5 ^ -----'  C!yolohoxyl(ithyldithiooarbaminHiiuro mit
o-NitrÓphonylsohwoftilohlorid orlilutert. Im lotzton BeispicI wordon dio Eigg'. dieser 
Prodd. ais Y^dkaniHationHbosehlounigor fUr Kautaobuk gcsehildert. (E. P. 391120 
vom  11/10. 1931, ausg. 18/5. 1938.) Eli EN.

N augatuck Chemical Co., tibort. von: Clydo Coloman, V. St. A., llitótellung 
ran aromalifchm Schwcfchcrbindungen. Hiorzu vgl. A. P. 1901582; C. 1933. I. 3007. 
Naohzutragon ist folgondos: Dio Darst. der Vorl>b. erfolgt durch Ein w .'dor Aimgangs- 
stoffo in A. bei etwa 30°, hćichstons otwa 80°. Man kann von fertigen HCHO-Amin- 
vorbb., z. B. Anhydroformaldehydanilin, ausgehcn. (F. P . 741 910 vom 22/8. 1932, 
ausg. 23/2. 1933. A. Prior. 6/9. 1931.) A ltp E te r .

Dunlop Rubber Co. L td., London, Verhindem des AnrulkanUierene beschleuniglcr 
Kautschubnischungcn. Man setzt zu der Kautschukmischung, dio eino bas. Substanz 
(ais Beschleunigor, Aktivator, Alterungsschutzmittcl oder Woichmaoher) enthalten soli, 
eino odor mohrero Hiuiro Substanzen, dio bei Vulkanisationstcmp. unter ganzem oder 
teilweisom Verlust ihrer sauren Eigg. sich zer set zen. Alan kann sio auch in Form ihrer n. 
oder sauren Salzo mit der bas. Substanz in Kautschuk einfUhren. Genannt sind Malon- 
saure, substituierto Malonsiiuren oder Substanzen mit der Gruppo CO' CH2-CO,H 
oder C0-C02H wio Oxals&ure, wio z. B. DiphenylguanidinmaloTiat oder saures Diphcnyl- 
guanidinmalonat oder *ozalat. Durch Mischen mit Ton oder anderen pulvorfonnigen 
Stoffen lassen sio B ieli lcicht in Kautschuk einmischcn. — Man yersctzt bcschlounigte 
Kautschukmisehungen mit Salzen, die sich unter ganzem oder teilweisom Verlust 
ihrer sauren Eigg. bei Vulkanisationstemp. zersetzen wio Ammon-, Alcoylammon-, 
Poljnnethylenammon-, Harnstoff- oder Thioharnstoffsalze wie saures Hamstoff- oder 
Thiohanistoffozalat, -tartrat, -citrat, -succinat, -adipat, -stbacał, -sulfat, -phosphat, 
-malonat sowie neutrales Malonat. (F. P . 746 525 vom 28/11. 1932, ausg. 30/5. 1933. 
E. Prior. 19/12. 1931. F . P . 747 228 vom 8/12. 1932, ausg. 13/6. 1933. E. Priorr. 
18/2. u. 2/4. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Service L aboratories Co., Ubert. von: W iniield Scott, Ohio, Alterungs- 
schutzmitiel fiir  Kautschuk, bestehend aus den Rk.-Prodd. von Oxybenzolen m it aromat. 
Hydrazinen, z. B. von Hydrochinon mit Hydrazóbenzol (Mol.: Mol.; F. 115—117°;
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aueh 1 Mol.: 2 Mol.). S ta tt Hydrochinon kann man Phenol, Pyrogallol, Brenzcateehin, 
Resorcin, ihre Homologen u. Substitutionsprodd., s ta tt Hydrazobenzol aueh sym. 
T  ' ' ’uol u. Hydrazoxylol yerwenden. (A. P. 1 911 092 vom 20/12. 1926, ausg.

B. F. Goodrich Co., New York, tibert. von: Marion C.Reed, Charleston, Alte- 
rungaschulzmitld fiir Kautschuk, bestehend aus Substanzen der Formel R ^N H -R j, 
worin lij  Alkyl u. R 2 Aryl mit 2 oder mehr Ringen bedeutet, oder evtl. dereń Mischungen. 
Gcnannt sind Methyl-a- oder -P-naphlhylamin, Athyl-, 2-Isoamyl-, Cyclohexyl-, JBenzyl-a- 
naphlhylamin, Mdhylanthracylamin, Methylaminobiphenyl, Melhylaminodiphenylmethan, 
UethyUiminodiphenylather, Mdhylaminodiphenylamin, N-Mdhyl-N'-fi-iuiphthyl-p-phc- 
nyhndiamin, p-AIethylaminodiphenyl-p-phcnylmdiamin, 1 -Mdhylamino-i-naphthol, 
p-Methylamino-p'-oxydiphenyl, p,p'-Dimethylaminodiphenylamin u. die entsprechenden 
Athyl-, Butyl-, Amyl-, Heptyl-, Cyclopentyl-, Cyclohexyl-, Benzyl-, Phenyl&thylderiw. 
Das Alterungsschutzmittel kann auf Vulkanisat aufgestrichen u. aueh Kautschuk- 
mileh zugesetzt werden. (A. PP. 1 916 285, 1 916 286, 1 916 287 yom 4/11. 1929,

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Formen zur Herstellung hohler Gegenstande, ins
besondere Kautschukreifen oder -biille. Man verfertigt sie aus krystallwasserhaltigen 
Salzen, die bei erhóhter Temp. in ilirem W. schmelzen, wie Na2S20 3-5H20 , Na2S04- 
IO H jO , Na.COj-lOHjO, Na,B40 7- 10H20 , Na00C-CH3-3H20 , CaCl2-6H20 , Seignette- 
salz, Na2H P 04-12H20 , NaNH4H P04-4H20  oder gleiehe Teile von Borax u. Glauber- 
salz, von Seignettesalz u. NaNH4H P04-4H20 . Diese Salze werden zunachst in w. 
Formen geschmolzen u. erhalten so die gewunsehte Form. Nach dem Aufbringen des 
Kautschuks u. Fertigstellung des Artikels werden sie wieder durch Erwarmen ge- 
schmolzen u. die Fl. ausgegosaen. Man kann sie aueh zertrummem u. die Trummer 
heraussehtitten oder mit li; W. den Kern herausldsen. Fiillstoffe, wie Sand, Ton, Dia- 
tomeenerdo, Sagemehl, Baumwollabfall, kónnen in dem Kern m it yerarbeitet werden. 
Man kann ihn hohl ausfuhren u. mehrteilig. (E. P. 393 222 vom 16/1. 1933, ausg. 
22/6.1933. I t.  Prior. 15/1. 1932.) P a n k ó w .

Soc. Belge du Caoutchouc Mousse, Berchem-Ste.-Agathe, Isoliermaterial fiir 
Warme- u. Kiiltcapp., Riihren, Kesscl u. dgl. Man verwendet hierzu den durch Ein- 
pressen von Gas unter liohem Druck hergestellten Scliaumkautschuk, der in gehartetem 
Zustand in Form von Platten u. Ringen oder bandagenartig auf die Unterlage auf- 
gebraoht wird, in weiclier u. halb geharteter Form dagegen durch Erwarmen piast, 
wird u. so aufgebracht werden kann. Durch Verwendung vulkanisierbarer Kautschuk- 
lsg. kiinnen die Materialien fest miteinander yerbunden u. Zwischenraumo ausgefiillt 
werden. Andere Isoliermaterialien kónnen mitverwendet werden. (E. P. 393 259 vom 
28/8. 1931, ausg. 29/6. 1933. D. Prior. 20/7. 1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dberzugs- und Impragnierungs- 
mittel aus Kautschukumwandlungsprodukten. Die Lsgg. der Umwandlungsprodd. werden 
in W. emulgiert u. dieso Emulsionen ais Tauch-, Streich- oder Spritzlacke zum t)ber- 
ziehen von Beton, Mauerwerk, zum Impriignieren von Papier, Karton, Holz, Leder, 
Textilien oder ais Druckfarben angewandt. Man nimmt die Umwandlungsprodd. yon 
Kautschuk, Guttapercha, Balata oder Butadienpolymerisaten m it Cl, P0C13, Per- oder 
Sulfoessigsiiuro, Hydro- oder Cyclokautschuk, wio man ihn durch Erhitzen von Kaut- 
schuklsgg. auf 250° erhalt, sowie die Umsetzungsprodd., die man m it BF3 in Ggw. 
von Phenolen oder Phenolderiw. erhalt. Vor oder nach dem Dispergieren mischt man 
hierzu Lein- oder Holzol oder Alkydharze aus Glyeerin, Glykol, Mannitol, Butter-, 
Palmitin-, Stearin-, 01-, Benzoe- oder Harzsiiure u. Phthal-, Adipin-, Malein- oder 
Berasteinsauro u. andere. Co-, Pb-, Mn-Naphthenate, -Resinate oder Linoleate, Weich- 
macher, wie Adipin-, Phosphor-, Phthalsiiureester, Ricinus8l, Alkoylnaphthaline, 
Cetyl-, Octodeeylafkohol, ihre Ester, Oxalkyl- oder Vinylather, Abietinsaureathylester, 
fl. Kautschukhydrierungsprodd., Bitumen, Asphalt, Pech, durch Chlorieren von Di
phenyl oder Naphthalin erhaltene Wachsprodd., Polj-yinylather, Polystyrol, Polyacryl- 
sdureester, Polyiithylenoxyd, Methyl- oder Oxa.thy\methylcdlulose kónnen zu den Dis- 
persionen zugesetzt werden. Desgleichen die ublichen Schutzkolloide, Polyathylcn- 
glykole, Waehsseifen, Huminsiiuren u. andere. (F. P. 745 229 vom 22/10. 1932, ausg. 
8/6. 1933. D. Priorr. 24/10. u. 2/12. 1931.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, Ihrsldlung ton Gegenstanden aus 
synthdischcm Kautschuk. Die Emulsionspolymerisate oder kunstliehen Dispersionen 
aus Chlor- oder Brom-2-butadien werden, evtl. konz., nach den fur Kautschukmilch

P a n k ó w .

ausg. 4/7. 1933.) P a n k ó w .
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bekannten Methodcn auf Fiiden, Platten, Rohren, Tauchwaren oder durch Elektro- 
phoreso verarbeitet. AuBer wss. Dispersionen kann man auch solche m it B0°/oig. Essig
saure oder Glycerin ais Disporsionsmedium verwenden. Sehr ątramme Ware erhalt 
man, wenn man s ta tt Amnionoleat die Salze wasserloslicher synthet. Harze, die bei 
der teilweisen Yeresterung einer mehrbas. Saure m it einem melirwertigen Alkohol, 
der noch durch andore Sauren verestert sein kann, entstehen, ais Dispergierungsmittel 
nimmt. Durch Zusatz von 0,2 bis 5% Dichlor-2,3-lmtadien zu Chlor-2-butadien vor 
der Polymerisation entstehen sehr biegsamo Prodd. Um beim Tauchen eine gleich- 
maBige Benetzung der Tauehformen zu erhalten, yerwendet man eine melir ais 55%ig. 
Dispersion oder yersetzt die verd. Dispersion m it einem Schutzkoll., wie Polyyinyl- 
alkohol, Casein oder Leim. Ais Koagulationsbad nimmt man z. B. HCOOH in Aceton, 
10% ZnCl2, CaCl2 oder 10% konz. HCl in A., eino saure Dispersion oder wss. gesatt. 
NaCl-Lsg. Dio Faden konnen umsponnen oder, wenn sie noch klebrig sind, mit Seidc- 
oder Baumwollfasern bestilubt werden. Die Polymerisatfaden, Baumwollfaden, Metall- 
faden, -gewobe, Stoff- oder Papierstreifen konnen m it di,eser Dispersion durch Diisen in 
Koaguliorbilder gezogen u. so impragniert werden, wobei man sie zuvor durch eine 
Lsg. eines Isopropylnapbthalinsulfonsauren Salzes zur besseren Benetzung ziehen kann. 
Auch beim Tauchen kann man die Form oder dio fertigen Schichten yor dcm wciteren 
Tauchen mit dem Netzmittel iiberziehen. Die Tauehformen konnen ganz oder an der 
Oberflache aus Paraffin, Woods-Metall u. anderem bestchen, die aus dem fertigen 
Gegenstand durch Ausschmelzen entfernt werden konnen. Die Polymerisatdispersion 
kann m it gewohnlieher oder yulkanisierter Kautschukmilch gemischt werden. Dic 
Faden oder Bander konnen m it solchen aus Kautschuk zum Wickeln von Schlauchen u. 
anderem genommen werden. Verwendung fiir Golfballe, Gewebe, StoCdampfer. 
(E. P. 393 172 vom 26/10. 1932, ausg. 22/6. 1933. A. Prior. 2/11.1931.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co.., Naugatuck, ubert. von: Alexander T. Maximoff, 
New York, Polymerisiercn von Diolefinen oder Styrol zu kautschukarligen Massen. Man 
polymerisiert Isoprcn, Butadien, Dimethylłmtadien, Piperylen, Phenylbutadien, Styrol 
oder Acyl-, Aryl- u. heterocycl. Substitutionsprodd. des Erythrens in wss. Emulsion 
unter Zusatz von Ol-, Stearinseife, Saponin, oxydiertem Leinól, wobei H20 2, K2Cr20. 
oder Terpone wie Terpentin ais Beschleuniger wirken. GroBere Mengen dieser Bc- 
schleuniger geben klebrige ais Klebsloffe geeigneto Prodd. Zu dem erlialtenen Latex 
konnen Proteinę, Harze, anorgan. Materialien sowie Kautschukmilch gesetzt werden. 
Man kann auch Kautschuk, Regenerat oder Vulkanisat mit Erythren oder Dimethyl- 
erythren weich machen, die M. in W. disporgieren u. polymerisieren. (A. PP. 1 910 846 
u. 1 910 847 vom 8/5.1926, ausg. 23/5.1933.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, Douglas 
Frank Twiss und W illiam Mc Cowan, Birmingham, Herstellung klebriger Kautschuk- 
oberflachen. Oberflachen von Kautschukgegenst&nden oder -uberzugęn aus Kautschuk
milch zeigen eino glatte, fiir Regenmantel u. dgl. nicht erwiinschte Obcrflachen- 
beschaffenheit. Man iiborzioht sie daher m it einer wss. Dispersion aus Kautschuk, 
den man yorher auf mehr ais 140°, evtl. in Ggw, einer hoch sd. organ. FI., wie gewissen 
Petroleumfraktionen, Olsauro, Mincralol oder dereń Mischungen, prliitzt hat. Man 
kann auch eine wss. Dispersion von viscosen, nicht fertig yulkanisierten Faktis ver- 
wenden, bzw. von Faktis, der yorzugsweise in Ggw. einer hoch sd. organ. FI. auf iiber 160° 
erhitzt ist. Dieser Faktis kann auch durch Oxydation oder Polymerisation der Ole 
erhalten sein. Die wss. Dispersionen von Kautschuk oder Faktis konnen m it gewólni- 
lichen Kautschukdispersionen oder Aiimendispersionen gemischt werden. —• 50 (Teile) 
mastizierter Pało Crepe werden m it 50 Mineralól %  Stde. auf 160° erhitzt. 41/2 Olsaure 
worden m it etwas konz. NH3 in Ammonoleat ubergefuhrt u. 63 Teile des Kautschuk- 
prod. eingeruhrt. Man verd. m it 31 W. u. setzt 24 60%ig. Kautsehukmileh. zu. — 
Gleiche Teile gemahlener brauner Faktis u. Baumwollsamenol werden 20 Min. auf 155 
bis 160° erhitzt. tlbcr 40 Teile des erlialtenen oligen Prod. werden einer Ammonoleat- 
paste aus 1 Teil Olsaure dispergiert. Dic konz. Dispersion wird auf Papier gestriehen u. 
gibt einen klebrigen Film. (E. P. 393 036 yom 3/3. 1932, ausg. 22/6. 1933.) PanK O W .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, Douglas 
Frank Twiss und W illiam Mc Cowan, Birmingham, Herstellung klebriger Kautschuk- 
uberziige. (Vgl. auch E. P. 393036; vgl. yorst. Ref.) Kautschuk wird in Ggw. von 
etwas Luft auf 140° u. mehr, z. B. 200°, evtl. in Ggw. hochsd. organ. Fil., wie Pętroleum- 
fraktionen, Olsaure u. ihren Mischungen erhitzt. ZweckmaBig wird der Kautschuk 
yorher durch Walzen z. B. unter Zusatz von Benzoesaure weich gemacht. Zu der
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klebrigeu, w. M. gibt man eino Pastę aus einer wasserlfislichen Seife (Ammonoleat), 
worauf man mit W. zu einer Emulsion verdiinnen kann. Man kann dio Seife auch in 
der M. entstehen lassen. Dio Dispersion kann mit Kautsehukmilch oder Bitumen- 
emulsionen gemischt werden. Man erhalt Filmo oder Gewebeimpriignierungen aus 
diesen Dispersionen, die dio Klebrigkeit von Kautschuk aus Kautschuklsgg. u. dio 
Vulkanisationscigg. von solehem aus Kautsehukmilch aufweisen. (E. P. 394 077 vom 
3/3.1932, ausg. 13/7. 1933.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Robert Bertram Fisher 
Frank Ciarkę, Manchester, Kleben von Kautschuk an Leder, Kanvas, Vulkanisat, 
Balata und dergleichen. Man yerwendet eine Mischung aus Kautschuk, Ultrabeschleu- 
niger, S, ZnO, Faktis u. einem Kautsehukumwandlungsprod., wio man es erhalt, wenn 
man Kautschuk durch Erhitzen verfliissigt u. dann mit Sauro oder isomerisierenden 
Mitteln evtl. in Ggw. von Phenol behandelt (E. P . 339398; C. 1931. I. 1979) oder 
wenn man aufgerahmte u. konz. Kautsehukmilch m it stark sauren Substanzen bis 
zum Eintritt einer Bk. erhitzt (E. P . 357238; C. 1932. I. 459). Diese Mischung wird 
mit Bzl. zu einer Pasto oder Suspension angeriihrt, auf die Kautschuksohle (z. B. bei 
der Herst. von Schuhen) gestrichen, getroeknet u. bei 70° auf die Leder- oder Kanyas- 
sohle gepreBt. (E. P. 392 966 vom 28/11. 1931, ausg. 22/6. 1933.) P a n k ó w .

Walter Josky, Hamburg, Verfahren zur Verhinderung des Oleitens der Oummi- 
reifen ton Kraftfahrzeugen auf glatten Fahrbahnen m it Hilfe einer vor oder wahrend 
der Fahrt auf die Reifen gebrachten, sich durch Verdunnen mit W. ais zahe, klebrige 
M. ausscheidenden Lsg. von Harz in A. nach Patent 563528, dad. gek., daB die Lsg. 
auBer dem Harz aus einem Celluloseester oder einem Celluloseather in einem m it W. 
mischbaren organ. Losungsm., z. B. A. oder Aceton, besteht. (D. R. P. 581545 KI. 63c 
yom 13/9.1932, ausg. 29/7.1933. Zus. zu D. R. P. 563 528; C. 1933. I. 325.) M. F. Mu.

Albert W. Charbonneau, Massachusetts, Nichtgleilende Unterlage fiir Teppiche, 
Matten, Polster, Telephon auf FuBboden, Tischen u. anderem. Man yerwendet ais 
Zwischenlage Gewebo, das zuerst mit einer Mischung aus ca. 30 Teilen Kautschukmilch,
50 W. u. ovtl. 10 Farbstoff u. 10 Schlichtemittel impragniert u. nach dem Trocknen 
mit einer Schicht aus 45 Teilen Kautschukmilch, 45 W. u. evtl. 10 Farbstoffen iiber - 
zogen ist. Insbesondere yerwendet man aus Jute hergestelltes, noch Ol u. Wachs 
enthaltendes Gewebe. (A. P. 1 914 402 vom 15/7. 1931, ausg. 20/6. 1933.) P a n k ó w .

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
H. Janistyn, Ti-Trol. Ti-Trol ist das ather. Ol yon M e la leu ca  alternifolia. Be- 

Bchreibung seiner antisept. Wrkg. u . parfumist. Verwendung. (Seifensieder-Ztg. 60. 
425—26. 14/6. 1933.) S c h ó n f e l d .

Karl Berger, Die Komposition der kiinstlichen Bliitendle. Vorschriften fiir Rosen- 
typen, Cyclamenbliitenól-, Jasminbliiteńol-, Mimosenbliitenol-, Heliotropblutenól- 
kompositionen in Estraits, Kosmetik u. Seifen usf. (Seifensieder-Ztg. 59- 543. 15 Seiten 
bis 835. 60. 21. 11 Seiten bis 281. 19/4. 1933.) S c h ó n f e l d .

Hermann Schumacher, Orientalische Oeriiche. Vorschriften. (Seifensieder-Ztg. 
60. 315—16. 333—34. 10/5. 1933.) S c h ó n f e l d .

A. Jung, Polyglykol ais Zusatz zu alkoholischen Parfiimlósungen. Das von der 
I. G. FARBENINDUSTRIE in den Handel gebrachte „Polyglykol"' eignet sich ais aus- 
scheidungsverhindernder Zusatz zu kaltobestandigen Parfums u. ebenso fiir fl. Seifen. 
(Seifensieder-Ztg. 60. 297. 26/4. 1933.) S c h ó n f e l d .

H. Schwarz, Kilhlende Cremes. Vorschriften. (Seifensieder-Ztg. 60. 389. 31/5. 
1933.) S c h ó n f e l d .

H. Stanley Redgrove, Cremes gegen Sonnenbrand. (Vgl. C. 1933. II. 460.) Ais 
Schutzmitlel gegen Sonnenbrand geniigen Oliyenol oder das geruchfreiere Mandelol 
oder ErdnuBal, mit oder ohne Duftstoff. CocosnuB- u. Pfirsichkern6l sind wegen Reizung 
mancher H aut bzw. leichten Ranzigwerdens abzulehnen. Ais fluorescierend u. ultra- 
yiolette Strahlen absorbierend kommen Asculin u. Chininbisulfat in Frago. Vorschriften 
zu dereń Yerarbeitung. (Pharmac. J. 131 ([4] 77). 61. 15/7. 1933.) D e g n e r .

Louis Bomand und s. Sabetay, Bemerkungen zur Analyse der atherischen Ole. 
Behandelt werden: Geruchsprobe, physikal. u. chem. Prufung, Notwendigkeit einer 
Standardisierung u. Schwierigkeiten dabei, Analysenmethoden. Uber Einzelheiten ygl, 
Original. (Ann. Falsificat. Fraudes 26. 280—86. Mai 1933.) G r o s z f e l d .

XV. 2. 119
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Soc. An. M. NaeJ & Cie., Schweiz, Umwandlung trimcthyliertcr Cycloheptanone 
in  ungesdttigte Aldehyde. Dreifach niethylicrte Cycloheptanone, bei denen sich 2 Methyl- 
gruppen in der 1-Stellung bofinden, wahrend die Stellung der dritten Mothylgruppe 
wechseln kann, werden zun&chst durch Umsetzung mit einem Ainoisensiiureestcr an 
einem der Ketogruppo benaehbartcn C-Atom in Oxymethylenvorbb. u. daim durch 
Rk. mit einem Orthoameisensaurecstcr in dio entspreohenden Ketoacetalo verwandolt. 
Darauf wird dio Ketogruppo derselben zu einer sekundami Alkoholgruppo reduziert 
u. durch W.-Abspaltung in eino Doppelbindung umgowandelt. Dann wird dio Aeetal- 
grtippo mit Siluro zu einer Aldeliydgruppo vcrsoift. Die erhaltenen ungesiltt. Aldchydo 
Bollen entweder ais Zwischenprodd. ftir weitero Umsotzungen dienon oder in der 
ParfUmerie- u. Seifenindusłrie Verwcndung finden. Dio Rkk. yerlaufen nach folgcn- 
detn Reaktionsschcma (fiir l,l,7-Triniethylcycloheptanon-2 ais Ausgangsmatcrial): 

CII, CII, CM, CHS '  CH, CH,
"'er"

-C ll3-  ć iT ^ f c o  — >  C H ,-  Ć l P ^ O  — y  C H . - Ć l P ^ O  — y
I  Clij CH,j I I  Óll, Ó=CHOH I I I  ÓH, CII • CH(OC,Hs),

ÓH,— Óll, Ó ll,— Óll, Ó H ,-Ó H ,
CII, CH, CH, CH, CII, CIT,
^(T "T"

O H .-Ć H  CHOH — y  CHs- ( 5 h  ^ C H  — y  CHS—Ć lT ^ C II
IV ÓH, ÓH.CH(OC,H,), V ÓH, 0 —011(00,11,), VI ÓH, Ó-CHO

CH ,—ÓH, Ó H ,-Ó H , ÓH,—CII,
Z. B. worden GOg J,l,7-Tnmethylcycl6heptanon-2 u. 48 g Isoamylacetat vermittels einer 
Suspension von 30 g Natriumiithylat, 15-std. Riihren u. dann Digerieren mit W. in 
dio Oxymethylenverb. (II) vom Kp. 115—118°/12 mm verwandelt, von der 25 g mit 
30 g des Athylesters dor Orthoaincisonsiiuro in 26 g absol. A. durch eintiigiges Stehen 
u. nachfolgendcs Reinigen zum Ketoacetal (III) uingcsotzt werden. Kp. 140—143°/ 
10 mm. 16 g des Ictzteren werden sodami in 100 ccm A. mit 30 g Na zum Ozyacetal (IV) 
reduziert. Kp. 150—166°/10 mm. Dieses wird mit dem Methylester der Xanthogen- 
siiuro zum Xanthogensiuircester verestert, dessen Erhitzung auf 240—260°/150 mm 
das ungesatt. Acetal (V) vom Kp. 125— 130°/11 mm ergibt, wolches endlich vermittela 
eines Gemisehes von 20°/oig. H2S04 u. Essigsauro zum ungesatt. Aldehyd vom Kp. 95 
bis 98°/11 mm (VI) versoift wird. In weiteron Beispielen wird dio Darst. der entsprechen- 
den ungesatt. Aldehydo aus Gcmischen isomerer Cyclopentanono sowio eine dirokte 
Darst. derselben aus dcm Oxyacetalgemisch erliiutert. Die Kpp. derselben stimmen 
mit denen der bereits beschriebenen Isomeren uberein. (F. P. 744 344 vom 19/10.
1932, ausg. 18/4. 1933. Schwz. Prior. 30/10. 1931.) E b e n .

Comp. de Bethune, Bully-les-Mines, Pas-de-Calais, Frankreich, Aromastoffc. 
Verwendung der Ester Jer A 1- u. A--Cyclopentenylessigsiiuren u. ihrer a-Alkyl-, Cyclo- 
pentenyl- oder Phenylderiw. ais Aromastoffo. — AuCer den in dem Ref. nach F. P. 
728 998; C. 1932. II. 1835 aufgefuhrten Verbb. kommen ais Aromastoffo noch folgende 
Korper in Betracht: Sek.-Octyl- (Kp.lfl 154—167°), Citronellyl- (Kp.10 172—173°), 
Linalyl- (Kp., 108—155°), Bornyl■ (Kp.u 164—165°), Isobornyl- (Kp.13 171—173°), 
Yamllin- (Kp.4 202—203°), o-Methylcyclohcxyl- (Kp.s 137—139°), m-Methylcyclo- 
hexyl- (Kp., 12S—140°), p-Methylcyclohexyl- (Kp.s 138— 140°) — Ester der A~-Cyclo- 
pentenylessigsaure; Methyl- (Kp.„ 130—131°), Athyl- (Kp.5 138—139°), Benzyl- Kp.3- 4 
196— 197°) — Ester der Phenyl-A2-cyclopevtenylessigsaure; Athyl- (Kp.15_le 75—80°), 
Benzyl- (Kp.n _i, 160°), Phenylathyl- (Kp.n _12 170—171°), Cyclohezyl- (Kp.10 129 bis 
130°) — A 1-cyclopentenylacetat. Die meisten dieser Verbb. entwickeln ein ausgesprochenes 
Fruchtaroma, das on Apfel oder Ananas erinnert, oder Rumaroma. (D. R. P. 580450 
KI. 23a vom 21/2.1932, ausg. 11/7. 1933. F. Priorr. 6/3.1931 u. 2/2. 1932.) R. H e r b s t .

H arry  Bennett, Brooklyn, New York, Herstellung ron Emulgierungsmittdn. 
Zweiwertigo Alkohole, wie Glykol u. Athylenglykole, werden mit einer mindestens
5 C-Atome enthaltenden Fettsaure, insbesondere Stearinsaure im OberschuC, ge- 
gebenenfalls unter Zusatz eines alkal. Katalysators verestert. Die mit diesen, sauer
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reagicrenden Emulgatoren hergestellten Emulsionen werden fur kosmet. u. pharmazeut. 
Zwecke yerwendet. (A. P. 1914100 vom 8/5. 1931, ausg. 13/6. 1933.) R ic h t e r .

Isobina Couconi, Lamone, Schweiz, Hautkrem. Man erhitzt eine Mischung yon 
60 Teilen feinem OlipenSl, 15 Teilen Rohicachs, 5 Teilen Jasminbliiten, 10 Teilen Epheu: 
blatlem u. 5 Teilen Rosenblattem auf dem W.-Bad u. treibt dann die M. durch ein 
Haarsieb. (Schwz. P. 160 047 yom 12/1. 1932, ausg. 17/4. 1933.) S c h u t z .

Rudolf Friedrich Ludwig Wille, Deutschland, Abreibemittel fiir die Haut. Man 
impragniert Filz- oder Wollappen mit einer Seifenlsg. u. Aceton oder Seifenspirilus. Dem 
Prod. kónnen noch desinfizierende u. Duftstoffe zugesetzt werden. Das Mittel dient be- 
sondcra zum Entfernen yon ól- u. fellhalligem Schmutz. (F. P. 747 708 vom 19/12.
1932, ausg. 22/6. 1933.) Sc h u t z .

Edmond Taponier und Alvin Schmidt, Frankreich, Schdnheitspuder aus Cellulose.
Man behandelt Baumwoll- oder Holzzellsloff mit anorgan. oder organ. Sauren, z. B. m it 
JI3POĄ bzw. Ozalsiiure, bei einem Druck von i l/2—6at, wobei die Feinheit des Prod. 
von dem angewendeten Druck abhangig ist. Der Zellstoff soli ais Ersatz fiir die iiblichen 
Pudergrundstoffe, wio Reis oder Starkę, dienen. Das Prod. wird mit den iiblichen kosmet. 
Mitteln, wio Kaolin, ZnO u. dgl., yermischt. (F. P. 748236 vom 18/3.1932, ausg. 30/6.
1933.) Sc h u t z .

Weisberg & Greenwald, Inc., iibert. von: Louis Weisberg und Willard
F. Greenwald, Now York, Fj&rben von lebenden llaaren. Man behandelt z. B. das 
Kopfhaar mit einer ammoniakal. Lsg. der Leukoierb. eines Prod., das eine Indigogruppe 
enthalt u. setzt das Ilaar einem Oiydationsprozefi aus. Beispielsweise yerwendet man 
5,5'-Dichlorthioindigo oder 5,5'-Dichlor-6,0'-dimethyllhioindigo. Das Prod. wird 
zur Lcukoverb. der entspreohenden Indigoidierb. reduziert. (A. P. 1918158 yom 
25/11. 1931, ausg. 11/7. 1933.) Sc h u t z .

Alexander Herz, V. St. A., Haarentfemungsmittel. Das Mittel besteht aus einer 
etwa 2%ig. alkal. StannisaIzlómng. (F. P. 743 473 yom 30/9. 1932, ausg. 31/3. 1933. 
A. 1’rior. 4/1. 1932.) SCHUTZ.

Ludwig Autzinger, Berlin, Enlhaarungsmittel in fester Form. Die zur Enthaarung 
dienenden Stoffc, z. B. Alkalisulfide, Alkalisulfite u. dgl., werden in die Form eines 
Stiftes gebracht, mittels dessen einer Stimflache die zu enthaarendo Stelle unter 
Iteiben behandelt wird. Man kann zweeks der Erhóhung der kosmet. Wrkg. der M. 
noch Mehl, Zucker, ZnO, Klebstoffe, Talkum, Parfums u. dgl. zusetzen. Der Stift kann 
mit einem Mantel von Seife umgeben werden. (Schwz. P. 160 577 vom 2/11. 1931, 
ausg. 1/6. 1933.) S c h u t z .

XIV. Zucker. Kohłenhydrate. Starkę.
A. I. Oparin und A. L. Kurssanow, Fermentatite Synthese der Saccharose. Dio 

Syntheso der Saccharose in den Blattern u. Wurzeln der Zuckerrube diirfte unter 
der Wrkg. der Invertase żustandekommen. Jedoch gelang es noch nicht, die syntheti- 
sieronde Wrkg. der Invertase nachzuweisen. Die Hydrolyse der Saccharose laflt sich 
folgendorinaBen darstellen:

Saccharose +  H20  Glueose +  y-Fructose /3-Fructose 
Gowóhnlicher Invertzucker, in welchem dio Fructoso in der /?-Form yorliegt, ist der 
Saccharosesyntheso nicht zuganglich, da im Saccharosemol. die Fructose in der y-Forin 
yorliegt. Deshalb muC man, um das Gleichgewicht zwischen der Hydrolyse u. Synthese 
der Saccharose unter der Einw. von Invertase zu yerwirklichen, den Ubergang der 
y-Fructose in dio /?-Form yerhindern. Hierzu wurdo die Wrkg. von Inyertase auf 
Ca—P-Saccharose, C12H 21O10-OPO3Ca (ygl. N e u b e r g , P o l l a k , Biochem. Z. 23  
[1910]. 515) untersucht. Dio Hydrolyse dieses Saccharosederiy. geht nicht zu Ende; 
nach 40% Hydrolyse stellt sich ein verechiebbares Gleichgewicht ein, bedingt durch 
dio syntliet. Wrkg. der Inyertase. Polysaccharidsynthese aus dem Inyertzucker tr itt 
ein unter der Einw. yon Inyertase u. Phosphataso auf Zusatz yon Phosphaten, u. zwar 
gelingt es, 20% der Monosen in Polysaccharid umzuwandeln; dieses bestand nach 
seinen Rkk. aus Saccharose. (J . Zuckerind. [russ.: Shurnal ssacharnoi Promyscblennosti] 
5. 333—39.) Sc h ó n f e l d .

R. J. Brown und A. R. Nees, Loslichkeit von Saccharose in Sirupen aus Ruben- 
zuckersdflen. Sirupe niederer Beinheit aus Saften yon Bohzuckerfabriken u. solehen 
mit S T E F F E N -E n tzu c k eru n g  wurden d u rc h  Eindampfen bzw. Verdiinnen auf das 
gewunschte Verhaltnis Nichtzuckerstoffe zu W. gebracht u. dann mit Zucker gesatt. —

119*
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Es ist nicht m8glicli, den EinfluB der Nichtzuckeretoffe auf die Loslichkeit der Saccharose 
genau fostzustellen, wenn auch bcstimmto Nichtzuckerstoffo in gleichartiger Weise 
auf dio Loslichkeit einwirken. Der EinfluB ist ara starksten auf Sirupo aus STEFFEN- 
Waschwassorn, kleiner bei solchen aus gewOhnlichcr Rubenmelasse u. noch geringer 
boi Sirupen aus Mutterlaugen von Melassecntzuckerungsfabriken. Aus den Verss. 
ergibt sich, daB eino endgiiltige lotzto Melasscreinheit kaum existieren diirfto. Durch 
noch stiirkero Abkiihlung oder erh6litcre Konz. kann immer noch eino Krystallisation 
eintreten. Fiir dio Nutzanwendung in der Praxis ergibt sich, daB es unter gewissen 
Bedingungen yorteilhaft ist, wahrend des letzten Stadiums der Krystallisation unter 
Beibelmltung einer geniigend hohon Ubersattigung otwas W. zur Fullmasse in die 
Maischen zuzugeben, um dio Viscositat nicht zu groB wordon zu lassen; vor allom dann, 
wenn dio Fiillraasso m it vorhaltnismiiflig hoher Temp. in die Maische kommt. Es muB 
immer das richtige Verhaltnis zwisehen Konz. u. Viseositat innegohalten werden, um 
dio Krystallisationsbedingungen so giinstig wio moglich zu gestalten. (Ind. Engng. 
Choin. 25. 655—58. Mai 1933.) T a e g e n e k .

G. Bruhns, Zuckerbestimmungen in allerlei Sloffen. Analyt. Methoden zur Zucker- 
best. im Ham, in der Mileh, in gczuckert-cn Milcherzeugnissen, zur Unters. von Milcli- 
zucker usw. (Dtseh. Zuckorind. 57. 971. 1008—10. 58. 287—88. 349—50. 613—14. 
548—49.) T a e g e n e r .

Morril B. Spaulding, Wayne, Pennsyly., Extrahieren von Zuckersaft aus Zucker- 
rohr durch wiederholtcs Pressen u. Maceration in mehroren Arbeitsgangen. Eine 
Zeichnung erlautcrt den Gang des Vorf. u. die Vorr. (A. P. 1 911 246 Tora 17/8. 1928, 
ausg. 30/5. 1933. Cuban. Prior. 16/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Raffinerie Tirlemontoise Soc. An., Tirlemont, Belgien, Schleuderrcrfahren zur 
Trennung der Mutterlauge von Krystallen oder Kryslallfullmassen, insbesondere unter 
Anwendung hoher Schleudorkriifte, dad. gek., daB die Temp. u. die Sattigung der 
infolge der Ventilatorwirkung der Schleuder innerhalb des Gehauses der Schleuder 
im Kro i sl auf durch die vom Siebmantel der Sehleudertrommel anliegendo Schicht 
des Schleudorgutes hindurchgetriebenen Luft durch in ihren Kreislauf eingeschaltete 
Einrichtungen zum Erwarmen u. Befeuchten an sich bekannter Art beeinfluBt wird. 
Dio zur Regelung der Temp. u. Sattigung der Umlaufluft yorgosehonon Einrichtungen 
werden selbsttatig unter Verwcndung yon an sich bekannten Regelyorr. gesteuert. 
(Zeichnung.) (D. R. P. 581121 KI. 89d vom 10/7. 1931, ausg. 21/7.1933.) M.F.Mu.

Jaroslav DSdek und Josef Vaś4tko, Tschechoslowakoi, Verfahren zum Entfemen 
der kolloiden Stoffe aus Fliissigheiten, insbesondere aus Zuckerhgg. durch Zusatz von 
Fallungsmitteln, z. B. von CaO, zunachst in geringen Mengen boi erhohter Temp. 
u. dann der ganzen restlichen Mcnge auf einmal. Z. B. werden innerhalb von 15—20 Min.
0,3—0,5% CaO in die h. Zuckerlsg. eingoriihrt, u. dann wird der Rest des CaO auf 
einmal eingetragen. Dabei werden dio Kolloidstoffe griindlieh ausgefallt. (F. P. 744 037 
yom 23/9. 1932, ausg. 11/4. 1933. Tschecliosl. Prior. 26/9. 1931.) M. F. M u l l e r .

Standard Brands Inc., Now York, ubert. yon: John Waehman und George
B. Sippel, Cineinnati, Ohio, Herstellung von Starkeumwandlurgsprodukten in wasser- 
lóslicher Form. Die Starkę wird mit HCl dextriniert, bis sie mit Jod eino blaue oder 
purpurblauo Farbo gibt. Das Prod. wird mit h. W. zu einer 10—30%ig- Lsg. auf- 
gonomraen u. nach dem Abkiihlen auf 75° wird Diastase bis zu 0,5— 1,0° Lintner zu- 
gegeben. Nach Einstellung des pn auf 4,7—5,3 wird die M. 10—15 Min. 
bei 75° gehalten, dann 10—15 Min. bei 100° u. dann wieder auf 75° abgekiihlt. Nach 
weiterem Zusatz yon Diastase auf 1,2° Lintner bleibt dio M. bei 70—75° stchen, bis 
sie mit Jod eine braune Farbę gibt. Das Prod. besteht in der Hauptmenge aus Dexlrin 
u. enthalt geringe Mengen Maltose. (A. P. 1916 872 vom 30/4. 1931, ausg. 4/7. 
1933.) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
E. Jalowetz und S. Pickholz, Ober das Riihren der Maischen. Ebenso wie das 

triibe Ablaufen der Laboratoriumswiirzen yon der A rt der Riihrung beim Maischen 
beeinfluBt wird (ygl. C. 1933. II. 145), wird die Wiirze auch anderweitig yerandert, je 
nachdem, ob das Malz nach der KongreBmethode standig oder aber nur l/2 Min. lang 
yon 10 zu 10 Min. durchgeriihrt wird. Der Extraktgeh. ist prakt. yon der A rt des 
Riihrens u. vom Beehermaterial (Nickel- u. Glasbeeher) unabhangig. Die Yerzuckerungs-
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zeit liegt bei den nur zeitweilig geriihrten Maisehen 5—10 Min. hoher, u. die Farbę um 
ea. 0,2 ccm 7  io'n * Jodlsg. niedriger ais bei den KongrcBmaischen. Die Zahlen fiir 1. 
EiweiB differieren prakt. nicht, dagegen ist der Rohmaltosegeh. der zeitweilig geriihrten 
Maisehen hóher, was mit einer stets um einige Grade tieferliegenden Temp. gegeniiber 
den KongreBmaischen erklart werden kann. Die Oberflachenspannung der zeitweilig 
geriihrten Wiirzen ist gróBer ais die der KongreBwiirzen, yon letzterer wiederum ist 
die der in Glasbechern gemaischten gróBer ais die der in Nickelbechern gemaischten. 
(Brau- u. Malzind. 26  (33). 88—91 .1 /7 .1933 . Wien, Inst. f. Garungsind.) SlLBEREISEN.

—, ■ Maischezusammenstdlung und -berechnung. (Im AnsehluB an den Aufsatz von 
A. PATZAUEB.) (Vgl. C. 1 9 3 3 . II. 797.) Krit. Bemerkungen. Beispiele fiir Anwendung 
der Mischungsregel. (Dtsch. Essigind. 3 7 . 209—10. 30/6. 1933.) G r o s z f e l d .

Paul Schorigin, W. Issaguljanz, W. Below und S. Alexandrowa, Ober die 
Zusammensdzung von hochsiedenden AnteilendesFusdols. Vff. haben Fuselólruckstiinde 
(hauptsiichlich von Kartoffel-Fuselól) einer eystemat. Unters. unterzogen, u. zwar in 
Mengen bis zu 500 kg, um in klcinen Mengen anwesende Bestandteile nicht zu iiber- 
sehen. Die Ruckstande Btellten eine dunkle, ziemlieh bewegliche, sehr unangenehm 
u. anhaftend riechende Fl. dar; D.204 0,873, W.-Geh. 1,6%, Aschengeh. 0,32%, SZ. 10,7, 
VZ. 247,6. Sie wurden mit alkoh. KOH verseift, da die Isolierung der Ester kein 
Interesse bot. Durch geeignete Behandlung gelang es, das Materiał in 4 Anteile zu 
zerlegen: 1. gesatt. Fettsauren (ca. 13%); 2. Alkohole (ca. 36%); 3. organ. Basen (ca. 
4,5%); 4. neutrale, unverseifbare Stoffe (ca. 9,6%). Die Gesamtmenge dieser Prodd. 
betragt also nur ca. %  vom Gewioht der angewendeten Ruckstande. Die Differenz 
ist wahrscheinlich nicht nur durch Vcrluste bei der Verarbeitung, sondem aueh durch 
wasserlóslicha Substanzen in den Ruckstanden bzw. Bldg. solcher bedingt. — Weitero 
Verarbeitung der Ruckstande: Nach der Verseifung wurden der A. u. dann mit iiber- 
hitztem W.-Dampf alle fliichtigen Substanzen (Alkohole, Basen, Unverseifbares) ab
dest. Aus dem Riickstand — K-Salze der Fettsauren u. Teer — wurden mit H2S04 
die Fettsauren abgeschieden, im Vakuum dest., mit A. u. H2S04 yerestert u. 
die Athylester mehrmals fraktioniert. Festgestellt wurden Capron-, Capryl-, Caprin-, 
Lamin-, Myristin- u. Palmiłinsaure. Eine Kurve liiBt die relativen Mengen der 
einzelnen Sauren erkennen; in Tabellen sind dio Eigg. der Ester u. Sauren an
gegeben. Weder Sauren von hóherem Mol.-Gew. noch solche mit ungerader C-Zahl 
wurden gofunden. — Das W.-Dampf destillat (ygl. oben) wurde mit 25%ig. H2S04 
von den Basen befreit, die Alkohole getrocknet u. mehrfach fraktioniert. Die Ent- 
fernung noch anhaftender unangenehm riechender Substanzen gelang durch Reinigung 
iiber die Borsiiure- oder Phthalsaureester. Erhalten wurden Ilezyl-, Heptyl-, Octyl- 
u. Nonylalkóhól (Eigg. in Tabelle), welche durch Oxydation zu den Sauren u. mittels 
der 3,5-Dinitrobenzoate charakterisiert wurden. — Die Basen wurden aus der H2S04- 
Lsg. mit NaOH abgeschieden u. fraktioniert. Rein isoliert wurden: Trimdhylpyrazin,
C,H10N2, Kp. 172—172,5°; Pikrat, F. 140—141°. Tetramdhylpyrazin, C8H 12N2, Kp. 189 
bis 190°, F. 84,5—85,5°; Pikrat, F. 194,5 — 195°. 2,5-Didthylpyrazin, CBH12N2; Pikrat, 
P. 97—98°. Tridthylmethylpyrazin, Cn H18N2, eigenartig, angenehm riechende Fl., 
Kp. 232°; Pikrat, C17H210 7N6, F. 101-102°; Chloroaurat, (Cu H 19N2)AuCl4 +  H20 . Dio 
Ietzto Base ist bisher nicht beschrieben. (Ber. dtśch. chem. Ges. 66. 1087 — 93. 2/8. 
1933.) L in d e n b a u m .

P. Kolbach und G. HauBrnann, Ober den Einflup der Erdalkalkulfate und 
-chhride des Brauwassers auf die Zusammensdzung der Wurze, Die Herst. yon Labora- 
toriumswiirzen mit gegipstem W. fiihrt zwar zu einer Steigerung der Extraktausbeute, 
die aber prakt. unbedeutend ist. Verringerung der Maltosebldg. findet nicht statt. 
Wahrend z. B. der pH-Abfall bei 1-std. Verzuckerungsrast in der Gipsmaische (200 g/hl)
0,16 betragt, yerschiebt sich das ph in der mit HC1 aufs gleiche ph gesauerten un- 
gegipsten Maische nur um 0,03. Je groBer der Gipszusatz, um so niedriger liegt das pH 
der Wurze. Eine Erhohung dor Titrationsaciditat findet ebenfalls statt, die nach An- 
sicht derVff. mit einer durch die pH-Verschiebung bedingten enzymat.Bldg. unbekannter 
titrierbarer Stoffe zusammonhangt. Gipsmaischen zeigen eine scldechtere Pufferung 
ais die entsprechend mit HC1 gesauerten Maisehen, so daB bei Bicr aus Gipswasser ein 
niedrigeres pn zu erwarten ist. Der Phosphorgeh. ist in den gegipsten Maisehen geringer. 
Der Stickstoffgoh. steigt mit zunehmendem Gipsgeh., aber lediglich infolgo der pH-Ver- 
schiobung naeh dem Optimum der proteolyt. Ilnzyme. Daher zeigen durch Gips u. HC1 
gesauerte Maisehen keine Unterschiede im Geh. an koagulierbarem u. Formolstickstoff. 
Die Wiirzefarbe wird durch Gipsgeh. etwas aufgehellt. Maisehverss. mit W., welches
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CaCl2, MgSO,, oder MgCI2 in 100 g Gips/hi aquivalenter Menge cntha.lt, ergeben, daB dic
gn-Verschicbung der Mg-Salze geringer ist ais die der Ca-Salze, u. die Wirksamkeit der 

hloridc groBer ais die der Sulfate. Maltoscbldg. wird durch Mg ebenfalls nicht gehemmt. 
Pufferung ist bei Mg-Wiirze groBer u. Phosphorgeli. hoher ais in Ca-Wiirze. Auf die 
proteolyt. Enzymo wirken Ca- u. Mg-Salze nicht spezif., so daB dio EiweiBzus. bei 
gleiohem pn keino Unterschiede zeigt. Maisehvers. m it Ca-lactathaltigem W. ergibt die 
gleicho Aciditiitsbceinflussung wio Gips. Dies zeigt die Oberlegenhcit der biolog. Saue- 
rung bei einem reinen Carbonatwasser an Stello dor Entcarbonisierung. Nach dem 
Infusions- u. Dekoktionsverf. bereitete Wurzen zeigen zunachst bei Vergleich gegipster 
u. ungegipster Wurzen eine groBero pn-Verschiebung der Dekoktionswiirzc infoJge des 
Maischekochens. Andererseits ist aber der pn-Abfall beim darauffolgenden Wiirzckochen 
in der Dekoktionswiirzo nicht so groB wio in der Infusionswiirze, so daB prakt. keine 
groBen Unterschiede resultiercn. (Wschr. Brauerei 50. 201—05. 1/7. 1933. Berlin, 
Vers.- u. Lehranstalt f. Brauerei.) SlLBERElSEN.

E. J. Russell und L. R. Bishop, Forscliungen iiber Gersłe. Wahrend 10 Jahren, 
1922—1931, wurden planmaBigo 'Forschungen iiber Zus., EinfluB des Bodens usw., 
Móglichkeiten der Ziichtung neuer Gerstensorten u. dio Beziehungen zwischen Gcrsten- 
ąualitiit u. Malz- u. Bicrqualitiit durchgefiihrt. Zahlreiche Tabellen erganzen dic Untcrss. 
(J. Inst. Brewing 39  ( [N. S.] 30). Suppl. 287—420. Juli 1933.) Sc h in d l e r .

L. Heintz, Uberdic Abwesenheit vonSpelzengerbstoff. (Vgl. C. 1932.1.757.11.2252.) 
Neuero Untcrss. an Spelzenauszugen mit 0,5%ig. KOH, mit dest. W., mit A. oder 
Aceton ergaben wieder eino negativo FeCl3-Rk. u. nur braune Ndd. yon Eisen-EiweiB- 
yerbb. Im  Braugeworbo ist also weder mit Spclzonharz, noch m it Gerbstoff zu rechnen. 
Auf einigo hiermit zusammenhangende Erscheinungcn in der Prasis, wie Weichwasser- 
farbe, EiweiBausscheidung beim Hopfenkochen, Glutentriibung wird besonders hin- 
gewiesen. (Schweizer Brauerei-Rdsch. 44. 123—26. 20/6. 1933. Den Haag.) SlLBER.

Heli, Der gepichle Blattspaner. Hinweis auf Nachteilo des gepichten Aluminium- 
blattspaners (ygl. C. 1933 . I. 3376) gegeniibcr den Mammutbiospanen (geringere Ober- 
flaeho, schlechtere Haftfestigkeit, Beriihrung des Bieres m it Metali, gróBero Infektions- 
gefahr u. a.). (Wschr. Brauerei 50. 206—07. 1/7. 1933. Marienfelde, Chem. 
Werke.) SlLB ER ElSEN .

Georges Feys, Yerwendung ton Bio-Spanen. Das Spanen von Bier yerfolgt zwei 
Ziele: 1. eine mechan. Klarung, 2. eine Beschleunigung der Garung. Die neuzeitlichen 
groBen Gartanks werdon dadurch iiberflussig, da Zeit u. Raum gespart wird. Es geniigt 
ein Zusatz von 1 kg Mammuł-Biospane zu 100 hl Bier. Weitero Vorteile sind niiher 
beschrieben. (Buli. Ass. anciens Etud. Ecolo supćr. Brasserie Univ. Louyain 33. 130 
bis 133. Juni 1933.) Sc h in d l e r .

G. Bode, Reinigung von Schlauchhilungen. Beim DurehflieBen von Wiirze oder 
Bier durch einen Kautsehukschlauch erfahrt die Innenwandung wahrscheinlich eine 
elektro-positive Aufladung u. zieht die negativen Wiirze- u. Bierkoll., sowie Mikro- 
organismen an. Hierdurch bildet sich eine diinne sehleimige Schicht, welcho zu ca. 80% 
aus stickstoffhaltiger organ. Substanz u. zu ca. 20% aus Mineralsalzen besteht. Alle ge- 
brauchlichen Desinfektionsmittel, sowio Dampf wirken denaturierend, fallend u. koagu- 
lierend auf die Gelschieht, welche dann allmahlich zusammenschrumpft, rissig wird 
u. eine fortgesetzte Gefahrenquelle in biolog. Hinsicht bildet. Die Schicht kann durch
1—-2%ig. Sodalsg. oder 0,5— l% ig. NaOH wieder in den Quellungszustand gcbracht u. 
dio Schlauchwand dann mechan. einwandfrei gesaubert werden. E rst jetzt soli die Des- 
infektion erfolgen. Rissigkeit der Innenkautschukplatte selbst liegt an schlechtem 
Materiał. (Wschr. Brauerei 50. 129—30. 29/4. 1933. Berlin,' Inst. f. Garungs- 
gewerbe.) S i l b e r e i s e n .

I. Janensch, A u f welche Weise kann sich der Praktilcer iiber den biologischen 
Reinheitsgrad der gcbrancksferligen Schlauchleitungen unterrichten ? Bedeutung u. Gang 
der biolog. Unters. (Wschr. Brauerei 50. 69—71. 4/3. 1933.) A n t e l m a n n .

P. Petit, Slerile L vft in der Brauerei. Vf. wendet sich gegen die iibertriebene 
Furcht vor Keimen aus der Luft, die das Bier auf dem Kuhlschiff infizieren kónnten. 
Es geniigt eino Hóhe von 15—20 m iiber dem Erdboden fiir das Kuhlschiff, um es prakt. 
yor einer Infektion zu schiitzen. Die meisten Verunreinigungen haben ihre Ursaehen 
im gesamten Betrieb. (Brasserie et Malterie 23. 129—33. 20/7. 1933.) SCHINDLER.

K. Kretschmer, SłerUe Bierfilter. Aus einer gebrauchten Filtermasse ist das 
EiweiB auch durch intensiyes Waschen nicht zu entfernen. Dio Eiweifianreicherung 
nimmt mit dem Gebrauch der M. zu. Eine Abgabe von wasserloslichen Estraktstoffen
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des Bieres an dio Filtcrmasso findet nielit statt. Vorherige Behandlung des Filters mit 
alkal. oder saurcn Desinfektionsmitteln kann nach 60 hl Leistung das Bier-pn um 0,16 
erhahen, wcshalb der HeiBwassersterilisation der Vorzug 7.u geben ist. Prinzip, Arbeits- 
wcise, Leistungsgrad u. Vorzuge eines kombinierten Stcrilisier- u. Abkiihlapp. dor 
E n z i n o e r  UNIONW ERKE werden geschildert. (Wschr. Brauerei 50. 185—89. 17/6. 
1933. Radeberg/Sra., Betriebslab. d. Radoberger Exportbierbrauorci.) S i l b e r e i s e n .

K. Kretschmer, Filtrationsarbeiten. Allgemeine Betrachtungen iiber Filterarbeit 
mit EntkeimungsfUter u. Schalonfilter. Beschreibung der biolog. Filtrationskontrolle 
u. Besprechung dor sich hieraus ergebenden Gesichtspunkte fiir die Wahl der Filterart. 
(Wschr. Brauerei 50. 194—96. 24/6. 1933.) S i l b e r e i s e n .

E. Rothenbach, Zur Bestimmung der verschiedenen Zuckerarten in ł Fur ze und 
Bier mit Hilfe der Fehlingschen Losung. An Rechenbeispiclen wird gezeigt, daB die 
Werte fiir Rohmaltose, Saccharoso u. Dextrin in Wiirze u. Bier nach der allgemein iib- 
lichen u. dor v o n  L a s t e r  (C. 1933. I .  3015) empfohlonen K jE L D A H L schcn  Bc- 
rechnungsart keino groBeren Abwoichungen ergeben, ais sie schon innerhalb der Fohler- 
grenzen der einzelnen Zuekerbcstst. liegen. Dagegen ergibt sich aus den Difforenzen 
ein u. derselbcn Malzextraktlsg. boi vergloichender Unters. nach W e i n ,  B e r t r a n d  u . 
I C j e l d a i i l - B e r t r a n d  dio Notwendigkeit einer cinheitlichen Durchfiihrung der Zucker- 
analyse. (Wschr. Brauerei 50. 189—91. 17/6. 1933. Berlin, Versuchs- u. Lehranstalt f.

Standard Brands Inc., iibert. von: Arthur P. Harrison, U. S. A., Verfahren 
und Vorric!dung zur Beseitigung schaumender Massen, insbesondere boi Gdrungen, mit 
Hilfe oligor oder fettigor Fil. Dio Vorr. arbeitet automat, jo naeh der Steighóhe des
Schaumes. (A. P. 1916 614 yom 2/7. 1930, ausg. 4/7. 1933.) S c h i n d l e r .

John F. Wroten, U. S. A., Verfahren zur HersteUung von Hefe in mehreren Arbeits- 
stufen, wobei dio joweils crzeugte Hefemenge in eino neuo Niihrlsg. kommt, dereń 
Zuckergeh. geringer ist ais das Gewicht der Stellhefe. Es wird dadurch dio Hefe- 
vermchrung zugunsten der A.-Bldg. zuriickgehalten. (A. P. 1917283 vom 19/3.
1930, ausg. 11/7. 1933.) S c h i n d l e r .

van Schaack Bros. Chemical Works Inc., iibert. von: Robert Calvert, Chikago, 
Verfahren zum Denaturieren von Alkohol duroh Zusatz von tert. Butanol (20°/0) zu einom 
wss. A.-Gemisch im azeotropen Mischungsverhaltnis. (A. P. 1919145 vom 23/12.
1929, ausg. 18/7. 1933.) S c h i n d l e r .

Gottfried Jakob, Miinehen, Yerfahren zum Weichen von Gerste. Zur Erzielung 
móglichst sterilon Malzes wird dem Weichwasser oin iiber dcm Sauerstoffyerbrauch 
desselben liegender Zusatz von KMnO., zugegeben. (D. R. P. 581213 KI. 6a vom 
14/6. 1930, ausg. 24/7. 1933.) S c h i n d l e r .

Hildę Kronig, Hósbach, Verfahren zur HersteUung von vitaminhaltigem Bier. 
In weiterer Ausbildung des Hauptpatents wird zur Erhóhung des Vitamingeh. dio 
noch lebende Hefe wahrend oder nach der Garung auf mechan. Wege, durch Bestrahlung 
oder durch Autolyse aufgeschlossen. Es kann auch derart behandelto Hefe naehtraglich 
zugesetzt werden. (D. R. P . 581143 KI. 6b vom 31/1.1930, ausg. 21/7. 1933. Zus. zu
D. R. P. 561 725; C. 1932. II. 3799.) SCHINDLER.

XVI. Nahrungsmittel. Genulłmittel. Futtermittel.
H. Colin und H. Belval, Die Raffinose in den Cerealien. VII. stellten krystalli- 

sierto Raffinose aus Keimlingen verschiedencr Getreideartcn dar. In den Kórnern 
u. Schalenteilen ist keine Raffinose enthalten. (C. lt. hobd. Sćanoes Acad. Sci. 196. 
1825—27. 12/6. 1933.) H a e v e c k e r .

Bruno Rewald, Pflanzenlecithin, ein uńchtiger Faktor in der Lebensmittelindustrie. 
Besprechung der Vorteile des techn. Sojalecithins in dor Margarine-, Schokoladen- u. 
Teigwarenindustrie, fiir Lecithinnahrungsmittel bosonderer Art u. ais Zusatz zu Mager- 
milch. (Chemiker-Ztg. 57. 595—96. 29/7. 1933. Hamburg.) G r o s z f e l d .

Celestino L. Ruiz, Die Erzeugung und Verwendung des Caseins. Angaben iiber Zus. 
u. Gewinnung des Caseins, Saurecasein, Labcasein. Anwendungen fiir Papierleimung, 
Kaltleime, Caseinfarben, piast. Massen u. ais Nahrungsmittel. (Kunstdiingcr u. Leim 
30. 80—85. Marz 1933. Buenos Aires, El Reąuind.) G r o s z f e l d .

H. E. Woodman, R. E. Evans und D. B. Norman, Nahrwert von Luzemc. 
I. Forldufige Mitteilungen iiber Emtemengen, Zrusammenselzung und Nahrwert im

Brauerei.) S i l b e r e i s e n .
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Jahre 1932. Jungo Pflanzen enthalten 35% Rohprotein u. 13,7% Rohfaeer (Trocken- 
substanz). Mit fortsohreitendor Entw. sinkt dor Proteingeh. wahrend dio Rohfaser 
ansteigt: in der Rnospe 20,4%' bzw. 24%, in der Bliito 17,4% bzw. 29,7%. ,In allen 
Wachstumsstadien ist der Geh. an A.-Extrakt u. N-froien Extraktstoffen relativ ge- 
ring, der CaO-Geh. der Asoho steigt m it fortsohreitendor Reihe, der Pa0 5-Gch. sinkt 
entsprechend, desgl. der IC20-Geh., wahrend der organ. Schwefel (Cystin) prakt. gleich- 
bleibt. Naheres, besonders dio Verdauhclikoitswerte im Original. (J. agrie. Sci. 23. 
419—58. Juli 1933.) G rlm m e.

Gustav Finderling, Der Stdrkewert des Oerstenschrotes. Gerstonschrot wurdo von 
Ochsen u. Schweinen in demselben Umfang verdaut. Die nutzbaro Energie des Schrotes 
wurdo von Schweinen um 32,6% besser ais von Ochsen vorwertet. Der Ansatz, erzeugt 
von 1 kg Schrot, lag boi Schweinen um 33,7% h5her ais bei Ochsen. Die Wertigkeit 
des Gerstensckrotes betrug bei beiden Tiergattungen 100. (Landwirtsch. Versuchsstat. 
116 . 1—63. 1933. Leipzig-Mockern, Staatl. landw. Yersuchsanst.) GROSZFELD.

K. G. Schulz, Die Mineralsloffe, ein Beslandteil der Futlerration bei Schlempe- 
fiilterung. (Vgl. C. 1933 . II. 951.) Dio iiblicho Ernahrung mit einheim. Futterstoffen 
zeigt meist ausreichenden P20 6-, aber unzureichenden CaO-Geh., der am besten durch 
Zugabe von CaC03 (Schlemmkreide) erganzt wird. (Z. Spiritusind. 56. 141—42. 13/7. 
1933.) G r o s z f e i /d .

J. TJmbrecht und H. Vogt, U ber eine neue Methode zum Nachweis der Dauer- 
erhiizung der Milch in der Praxis unter besonderer Berucksichligung der Erfordemisse der 
Serienuntersuchung. ' 50 ccm Milch werden mit 10 g Ammorisulfat geschiittelt u. nach 
einigen Min. filtriert. 1 ccm des bei Rohmilch (pasteurisierter Milch) klaren (schwach 
gotrubten) Serums +  4 ccm W . +  0,1 ccm EsBACIIs Reagens Scheidet in 5 Min. im sd. 
W.-Bad EiweiB grobflockig (leichte Trubung) ab. Zur Best. wird im Zentrifugierrohrchen 
nach T h o n i (sog. Mellimetern) 10 Min. bei 16Ó0 Uindrehungen geschleudert u. das ab-
f esetztc EiweiB gemessen. Erhalten fiir Milch nach 30 Min. Erhitzen boi 40° 19—20, 

5° 16, 58° 9—10, 60° 8, 62° 2—4, 70° 2, 75° 0—2 Teilstriche von je 1,5 ccm. (Siiddtsch. 
Molkerei-Ztg. 1933 . Nr. 19. 5 Seiten. 11/5. Sep.) G r o s z f e l d .

H. E. Woodman und R. E. Evans, Die Bestimmung von Oemmtschwcfel und 
Sulfatschwefel in Fulłermittełn. G e s a m t s c h w e f e l :  1 g der feingepulverten
Probe wird m it Na20 2 in der Bombo verbrannt, die Schmelze m it W. auf ca. 500 ccm 
gel., mit konz. HCl angesauert u. auf 200 ccm abgedampft. Fe m it NH3 fallen, Filtrat 
m it HCl ansauern u. sd. mit BaCl2 ausfallen. — S u l f a t s c h w e f e l :  8 g  der fein- 
gopulverten Probo im 500 ccm-Kolben mit 200 ccm verd. HCl (1 Vol. konz. H C l+
4 VoU. W.) 24 Stdn. lang unter gelegentlichem Umschutteln auf 80° erhitzen, filtrieren 
u. auf 500 ccm auswaschen. 300 ccm sd. mit 10 ccm 25%ig. BaCl2-Lsg. ausfallen. — 
Im Original die so erhaltencn Werte fiir eino Reiho wichtiger Futtermittel. (J. agric. 
Sci. 23 . 459—62. Juli 1933.) G r im m e .

Franklin Seltzer Smith, Verfahren zum Sterilisieren von Lebenśmitleln, ins
besondere Getreide, Mohl u. dgl. Die verpackten Lebensmittel werden mittels eines 
Transportbandes unter hochgespannten Elektroden, donen unterhalb des Bandes 
niedriggcspanntc bzw. geerdete Teile gegenuberstehen, hindurchgeleitet. Der Zwischen- 
raum zwisehen Elektroden u. geerdeten Teilen ist so bemessen, daB ortliehe Durch- 
schlago unter Koronabldg. eintreten, die das Gut sterilisieren, oline die Verpackung zu 
.durchlóćhern. Mehrere der Spitzenelektrodęn sind jeweils zu einer Einheit zusammen- 
gefaBt. Jedo Einheit dreht sich m it groBer Geschwindigkęit in entgegengesetztem 
Sinne wie die vorhergehende. Unter dem Transportband sind an sich bekannte Kraft- 
feldverdichtungsmittel angeordnet. (F. P . 745 3 5 4  Tom 17/8. 1932, ausg. 10/5.. 1933. 
A. Priorr. 19/8., ,1/10., 27/11.1931.) JU LIC H ER .

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord, Konsernieren von Ńahrungs- 
•milteln, wie Fleisch, Fisch o. dgl., wobei die einzelnen Teile, in wasserdichtes Materiał 
verpackt, mit einer Kaltemischung oder einer Gefrierfl. behandelt werden, dad. gek., 
daB man ais Verpackungsmaterial Metallfolien verwendet. — Man erzielt hierdurch 
u. a. ein schnelleres Durchfrieren. (N. P .  49  411  vom 17/9. 1927, ausg. 12/10. 
1931.) .D re w s .

Frosted Foods Co., Inc., Delaware, ubert. Y o n : General Foods Co. und C. Bird- 
seye, Boston, V. St. A., Konscrviercn und Verpacken von Nahrungsmittdn. Man schlieflt 
die betreffenden Nahrungsmiltel in einen wasserdichten Behalter, z. B. Karton, luftdicht
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ein u. laBt dio M. unter einem auf die Fl&chen des Behalters ausgeiibten Druck ge- 
frieren. (Can. P. 300 393 vom 11/7. 1927, ausg. 20/5. 1930.) S c h u t z .

Sardik Inc., Yerfahren zur Herstellung eines haUbaren Nahrungsmitteh. Fruchto 
oder Gemiise werden nach der iiblichen Vorbehandlung fein zerąuetscht u. dann auf 
einem Trommeltrockner bis auf einen W.-Geh. von ca. 41/2—7°/„ schnell getrocknet 
(z. B. 18 Sek. bei 104° oder 3 Sek. bei 123°). Dio getrocknete M. wird durch einen 
Schaber fortlaufend vorsichtig von der Trommel abgohobcn u. die entstehenden Bahncn 
zu Paketen zusammengelegt. Infolge der porósen Struktur dor M. quillt sie in W. 
schnell zu einem gebrauchsfertigen Nahrungsmittel. (F. P. 746 255 vom 23/11. 1932, 
ausg. 26/5. 1933. A. Prior. 23/12. 1931.) J u l i c h e r .

Wm. J. Stange Co., iibert. von: Carl H. Jones und Wilbur H. Kretlow, 
Illinois, V. St. A Mittel zum Farben felthaltiger Nahrungsmittel. Das Mittel besteht aus 
einer homogenen Mischung von Lanolin, Bienenwachs, W. u. einem wasserloslichen 
Farbstoff, z. B. Ponceau 3 JR, Erythrin, Orange I  u. dgl. Es eignet sich besonders zum 
Farben von Speiseeis, Zuckergeback u. a. (A. P. 1 919025 yom 17/12. 1931, ausg. 18/7. 
1933.) S c h u t z .

Soc. An. des Ateliers et Chantiers de la Loire, Paris, Verfahrenund Vorrichtung 
zur Herstellung ton zur Brotbereitung geeigneten Teigen aus Getreide und anderen Cerealien. 
Das Korn wird wahrend 6—7 Stdn. bei 45—50° in W. geweicht u. dann einige Zeit 
bei dieser Temp. ohno Wasserbcigabe sich solbst iiberlassen. Die Feuchtigkeit wird 
so absorbiert, daB beim anschlieBenden (juetschen dio Kleie gesondert vom Mehl- 
kórper aufgefangen werden kann. Der geąuetschte Mehlkorper bildet dann einen 
unmittelbar zur Brotteigbereitung geeigneten Teig. Besondere Vorr. sind naher be-
schrioben. (Oe. P. 134265 vom 14/3. 1932, ausg. 25/7. 1933. F . Prior. 10/4.
1931.) S c h i n d l e r .

British Arkady Comp. Ltd. und Harry Hewitt, Manchester, Verfahren zur Teig- 
bereitung in zivei Arbeitsstufen. Zunachst wird ein Vorteig m it Hefe angesetzt, der vor 
oder nach der Garung 7 Min. bei 100—160 Umdrehungen/Minute geschlagen wird. 
Dann wird der eigentliche Brotteig angesetzt u. sehlieBlich beide miteinander ver- 
mengt. (Holi. P. 30 263 vom 4/9. 1930, ausg. 15/7. 1933. E. Prior. 23/11. 1929.) S c h i .

fitablissements J. J. Carnaud et Forges de Basse-Indre, F ra n k re ic h , Ver- 
fahreh zur Behandlung und Konseruierung ton Brot d a r in  b e s te h e n d , d afi d em  iib lich en  
Teig e in  Z u sa tz  v o n  Olycerin o d e r  e in e r  a n d e re n  h y g ro sk o p . S u b s ta n z  zu g eg eb e n  w ird . 
D er T eig  w ird  n a c h  d e r  G are  in  B u c h se n  g e f iill t  u .  d a r in  y e rb a c k e n . (F. P. 746 057 
vom  11/2. 1932, au sg . 22/5. 1933.) S c h i n d l e r .

Elton James Dyce, Canada, Jlonigpraparat. Man erhitzt Honig auf etwa 160° F, 
um dio Fermente zu zerstoren u. Zuckerkrystalle zu ISsen, kiihlt dann unter Umruhren 
schnell auf etwa 75° F  ab u. setzt 1—20% Honiglcrystalle hinzu; darauf wird weiter bis 
auf 57° F  abgekiihlt, bis Rrystallisation erfolgt. (E. P. 392 009 vom 13/7. 1932, ausg. 
1/6.1933.) S c h u t z .

Crane Honey Inc., Washington, iibert. von: Philip E. Crane, Vermont, V. St. A., 
Nahrungsmittel. Man verarbeitet etwa 10% Trockcnfrilchte, z. B. Aprikosen, mit 90% 
granuliertem Naturhonig zu einer gleichmaBigen, leicht ausbreitbaren M., die sich bei 
gewóhnlicher Temp. an der Luft nicht zers. (A. P. 1911882  vom 30/4. 1930, ausg. 
30/5.1933.) S c h u t z .

Palmer Marstad, Bjukan, Herstellung ton haltbarer Trinkschokolade durch Losen , 
von Sehokolado in Milch u. nachfolgendc Sterilisierung in geschlossenen Beh&ltern, 
dad. gek., daB die Homogenisierung der Milch bzw. der fertigen Milchschokolade- 
mischung unter Druck erfolgt u. mit einer Viscositatserhóhung durch Zusatz gelatinoser 
Stoffe kombiniert wird, so daB die Schokoladcteilchen in Schwebo gehalten werden. 
(N. P. 49 751 vom 13/2. 1930, ausg. 30/11. 1931.) ' D r e w s .

Schwarz Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Clarence P. Harris, 
New York, Bestimmung des Fettgehalts ton fetthaltigen Substanzen, besonders des Geh. 
an Kakaobutter in Kakao oder Schokolade. Das F ett wird den zu untersuchenden 
Stoffen mit einer abgemessenen Menge Dichlorbenzol yon bekannter D. entzogen 
u. die D. der erhaltenen Lsg., die ein MaB fiir dio aufgenommene Fettmenge gibt, 
bestimmt. (A. P. 1 907103 yom 18/9. 1929, ausg. 2/5. 1933.) G e i s z l e r .

Adolf C. Plótze, Berlin, Verfahren zur Herstellung einer zur Fabrikation ton Kunst- 
darmen geeigneten Ma-sse, dad. gek., daB Haute durch eine Saurebehandlung (verd. 
Salzsaure) in ihrem Gefiige gelockert u. von den dem Corium anhaftenden Teilen 
(Epidermis, Fettschicht) befreit werden, worauf die zerkleinerten Massen mit Hadern
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(Lange mindestens 4—6 ram) vermischt werden. Das Gemisch wird mit Glycerin- 
tannin behandelt u. m it Zuckerkalk u. Galie vcrsetzt. Die Hadern werden vor dem 
Zusatz mit Glycerinphosphorsauro behandelt. (D. R. P. 544 238 KI. 53c vom 17/6.
1930, ausg. 27/6. 1933.) J u l i c h e r .

W olff & Co. Komm.-Ges. auf Aktien, Walsrode, Hiille, fiir pastenformiges Gul,
insbesondere Fleiscliwaren, bestehend aus einer teilweise denitrierten Nitrocellulose 
mit 2—8%, yorzugsweise 4—6% , Stiekstoff. (D. R. P. 580 479 KI. 53c vom 6/11.1929, 
ausg. 12/7. 1933.) J u l i c h e e .

Cellochemische Werke G. m. b. H., Karlsruhe, Kiinstliche nahtlose Hiille fiir 
Wiirste, Fleischwaren und dergleichen. Eino Lsg. aus teilweise denitrierter Nitrocellulose, 
der Weichmachungsmittel u. die Entflammbarkeit herabsetzendo Stoffe zugesetzt sind, 
wird durch eino Ringdiiso in ein Fallmittel ausgepreCt. Durch Einblasen von Gas 
wird der sich bildende Sehlauch versteift. Der Schlauch wird fortlaufend in den 
gewiinschten Schlauchlangen entsprechenden Abstandon von einer in der Austritts- 
richtung des Schlauches liegenden Klemmvorr. erfaCt, zusammengeąuetscht u. zu 
einer Schneidvorr. gefuhrt. (Oe. P. 133 893 vom 13/5. 1929, ausg. 26/6. 1933.) J u l .

Becker, Schultze & Co., Altona, Herstellung kiinstlicher Wursthiillen. Tierische oder 
pflanzliche Stoffe werden nach Zerkleinerung zu einer breiartigen M. verarbeitet, dio 
durch eine Ringdiiso unter Zuhilfenahmo von innerhalb der letzteren austretender 
Druckluft in fortlaufendem Betriob ausgeprcBt wird. (Schwz. P. 159 655 vom 30/7.
1931, ausg. 1/4. 1933. D. Prior. 7/8. 1930.) ScHUTZ.

Nathan Gray, Brooklyn, Herstellung von Eikonserven. Eiinhalt wird homogenisiert,
mit einem Gemisch aus Gelatine (74%) in Lsg., Weinstein (ł/2°/o), Ammoncarbonat (1/2%) 
u. Zuckersirup (3%) versetzt u. gefroren. (A. P. 1 915 526 vom 27/3. 1930, ausg.

Endowment Foundation, Verfahren zur Herstellung von Eipvlver. Zu dem Referat 
von A. P. 1891887 ist nachzutragen, daB der Zusatz von W. bis auf 15°/0 erniedrigt 
werden kann. (F. P. 746 939 vom 5/12. 1932, ausg. 8/6. 1933. Zus. zu C. 1933- L 
1366 [A. P. 1891887].) J u l i c h e r .

Maximilian Feller, New York, Herstellung von Milchgetranken u. dgl. Man preBt 
C02 unter Druck in einen Behalter, der Yollmilch enthalt. (A. P. 1912 439 vom 29/3.

Robinson & Sons Ltd., Wheatbridge Mills, Victor Owen Robinson, Wheat- 
bridge Mills, und John Jellings Blow, London, Filtermaterial. Es besteht aus ab- 
wechselnden Schichten von Gaze u. Baumwolle, dio durch meohan. Druck, z. B. durch 
Einpragen von Mustern, miteinander verbunden sind. Das Filter findet bei der Be
handlung von Milch o. dgl. Verwendung. (E. P. 393 592 vom 4/12. 1931, ausg. 6/7. 
1933.) D r e w s .

S. M. A. Corp., iibert von: Albert F. O. Germann, Ohio, V. St. A., Konservieren 
von Milchprodukten, z. B. Sahne. Man homogenisiert Vollmilch bei einem Druck, der 
imstande ist, dic Fettkugelchen so zu zerteilen, daB eine gleichmiiBige Emulsion entsteht, 
worauf dio Sahne von der Magermilch getrennt, nochmals homogenisiert u. dann sterili- 
siert wird. (A. P. 1912073  vom 6/5. 1931, ausg. 30/5. 1933.) S c h u t z .

New Zealand Co-operative Dairy Co. Ltd., Konsenieren von Butler. Man hiillt 
die Butler in fettdichtes Papier, z. B. Pergamentpapier, ein, das m it Aluminiumfolio 
umgeben wird. (E. P. 393330 vom 8/12. 1931, ausg. 29/6. 1933.) S c h u t z .

Wilhelm Nilsson, Lundsvall, Schweden, Herstellung von Kase. Die Milch wird 
in einem drehbar gelagerten Behalter zur Gcrinnung gebracht u. dio Kdsemasse (Bruch) 
ebenfalls darin behandelt. Der Behalter ist m it einem in sein Inneres zu bringenden, 
zur Durchleitung eines temperaturregelnden Mittels ausgebildeten Temperierungs- 
organ ausgerustet, derart, daB es im eingebrachten Zustande bei Drehung des Be- 
halters zwangslaufig an der Drehung teilnimmt, wodurch sowohl ein Temperieren, 
ais auch ein Umruhren u. Vermischen des Gutes erreicht wird. (Schwz. P. 160 745 
Tom 19/8. 1931, ausg. 1/6. 1933. Schwed. Prior. 13/9. 1930.) S c h u t z .

Marit Larsdatter Thomasgaard, Thomasgaard, Herstellung ron haltbarem 
Molkenkdse mit Geh. von Fruchtsaftvitamin, dad. gek., daB zu den eingekochten 
Molken abgekiihlte Sahne zugesetzt wird, worauf man das Eindampfen fortsetzt, bis 
der W.-Geh. nur noch gering ist (ca. 5%), wonach sodann unter Kneten in einer mit 
erhitzten Wanden versehenen Ivnetmaschine ein erwarmtes weinsaurereiches Saft- 
konzentrat zugefiigt wird. >— Nach dem Riihren u. Festwerden wird die M. in passende

27/6. 1933.) J u l i c h e r .

1932, ausg. 6/6. 1933.) S c h u t z .
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Stiicke zorschnitten u. yerpackt. (N. P .  49  520 vom 8/9. 1930, ausg. 26/10. 
1931.) _________________  D r e w s .

May B. Van Arsdale and Walter H. Eddy, Tlie valuo of types of dcxtroso in tho preserration
of fruits and yegctables. New York: Tcachers Coli. Columbia Univ. 1933. (24 S.)
8°. pap., 25.

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
Hermann Meyer, Einiges iiber Exlrakłionsanlagen fiir Ółsaalen. (Chem. Apparatur 

20. 94—96. 103—05. 25/6. 1933.) S c h o n f e l d .
R. Heublum, Kupfer ais Werlcsłoff fiir TwitchellspallboUiche. Is t teilweiso idont. 

mit der friiher (vgl. SLASCHTSCHEW, C. 1933. I. 2188) referierten Arbeit. Ein in 
Krasnodar im Jakre 1929 in Betrieb genommener Cu-Spaltbottich arbeitet bis jetzt 
zufriedenstellend. (Fettchem. Umsehau 40. 6—8. Jan .; Metallwirtsch., Mctallwiss., 
Motalltecbn. 12 . 121—22. 1933.) S c h o n f e l d .

A. A. Sinowjew, Hydrierung. Literaturiibersicht. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-shirowojo Djclo] 9. Nr. 1. 27—29. 1933.) SCHONFELD.

F. I. Ljubarski, Konjugierte Hydrierung. I. (Vorlaufige Mitt.) Verss. zur 
Hydrierung von fetten Olen mit Hilfe von A. ais H2-Gcnerator. Fiir die Hydrierung 
von entsteariniertem Baumwollsamenól (JZ. 116,62) (unter Druck) bis zur JZ. 0 waren 
auf 100 g Ol 21,12 g A. erforderlich, d. h. 0,1819 g A. pro 100 g Ol u. eine JZ.-Einheit. 
Bei den ersten Verss. wurde A.-Dampf bei 240—280° durch das Ol +  Ni-Katalysator 
geleitet; nach 3 Stdn. sank die JZ. auf 88,4, das Kondensat enthielt Acetaldehyd. 
Bei den nachfolgenden Verss. wurde unter Druck, also mit fl. A., gearbeitet. Boi 
Tempp. unterhalb des Optiinums (200—225°) nimmt der Hydrierungsgrad mit der 
Rk.-Dauer zu; man erhalt deshalb die gleichen Resultate bei 6-std. Hydrierung bei 200°,
1-std. Hydrierung bei 220° oder 1/4-std. Hydrierung bei 250°. Innerhalb 250—255° 
(Optimum) wurde nach 15 Min. ein Ol etwa gleicher JZ. erhalten, wie nach 3 Stdn. 
(67,6—64,0); eine noch tiefere JZ. wurde bei den Verss. nicht erreicht. Erhitzen des A. 
mit Ni-Katalysator ohne 01 auf 250° fiihrte nicht zur Bldg. yon Aldehyd. Dio Ggw. 
des ungesatt. Oles (H2-Acceptors) erleichtert also dic H-Abspaltung vom H2-Generator 
(A.). Dio konjugiorte Hydrierung schritt um so weiter vor, jo mehr Katalysator zu- 
gesetzt wurde; oberhalb 0,9°/oNi u. 250—255° ist ein weiterer Ni-Zusatz jedoch ohne 
Wrkg. In  Abwesenheit des Katalysators konnte nur eine JZ.-Abnahme von 116,6 
auf 110,8 erreicht werden. Ohne A. auf 250° in Ggw. von Ni-Kieselgur erhitztes Cottonol 
emiedrigte die JZ. um 29,2 Einheiten, bei 300° sogar um 49,6. Da Ni keine polymeri- 
sierenden Eigg. hat, muB die Polymerisation der Kieselgur zugeschrieben werden. 
Die Ggw. yon Feuchtigkeit im Ol oder A. beeintrachtigt die Hydrierung sehr stark. 
Die Hydrolyse des Oles wird durch Feuchtigkeit, insbesondere aber durch den Kataly
sator sehr begiinstigt; yermutlich wird auch dio Olspaltung nicht durch Ni, sondern 
durch die Kieselgur yerursacht. Die hydrierten Ole waren nicht homogen, sondem 
bestanden aus einem Gemisch von 01 u. festem Fett. Isoamylalkohol ais H2-Quello 
emiedrigte die JZ. des Cottonoles bei 250° etwas mehr (auf 58,96) ais A. CH3ÓH gibt 
dagegen keinen H* ab; dio JZ. des Oles sank aber erheblich (auf ca. 80) infolge Poly
merisation. Die Hydrierung des Cottonoles mit Alkoholen scheint da ihre Grenze zu 
haben, wo die Linolen- u. Linolsaure bis zur Olsaurestufe abgesatt. wurden. (Chem. J .  
Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 5 . 1025-45. 1932.) Sc h o n f e l d .

I. Pastuscheni, Die konjugierte Hydrierung ton Sojadl mit Athylalkohol. Sojaól 
wurdo durch 7,-std. Erhitzen mit A. auf 250° in Ggw. von Ni-Kieselgur hydriert. Das 
Ol enthielt vor der Hydrierung 59,08% Linolsaure, 25,92% Olsaure, 9,8% gesatt. 
Sauren; nach der Hydrierung 3,07% Linolsaure, 62,03% fl. u. 19,22% feste Olsauren 
u. 8,88% gesatt. Fettsauren (JZ. des hydrierten Oles 81,87, F. 22°). (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 9. Nr. 1. 21—22. 1933. Nishni Nowgorod, Technolog. 
Inst.) S c h o n f e l d .

W. Schaefer, Zur Bleicherderaffination von felten Olen. (Vgl. C. 1932 . I I .  1250.) 
Weitere Erfahrungen iiber den schadlichen EinfluB von Seifenspuren auf den Bleich-
effekt. (Seifensioder-Ztg. 60. 382—83. 31/5. 1933.) Sc h o n f e l d .

K. Bandau, Bleicherdeentólung im Autoldaven. Vorteile der Bleicherdeentolung 
im Autoklayen bei Anwendung von Soda an Stelle von NaOH (vgl. D. R. PP. 426 712,
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484 596, 536 751; C. 1932- I. 477 u. frtiher). (Seifensieder-Ztg. 60. 418—20. 14/6.
1933.) SCHONFELD.

Louise Kalusky, Die Bleicherde und ihre Saure. Die Schadigung dor Filter- 
tticher bei Anwendung saurer Bleicherdo bei der Olentfarbung wird m it der Autoxydation 
der Ole in Beziehung gebraeht. (Seifensieder-Ztg. 60. 345—47.17/5.1933.) S c h o n f e l d .

M. Miler, Oewinnung und Raffination von Pflanzenfetten und Olen fiir Speise- 
zwecke. Kurze Schilderung der Olgewinnung, der Raffination u. Verarbeitung der Speise- 
fette u. -die. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germański Westnik Nauki
i Techniki] 1932 . Nr. 9. 21—29.) S c h o n f e l d .

Konrad Bandau, Hydrierte Ole in der Margarineinduetńe. In Erwiderung an 
S c h r o e d e r  (C. 1933 . I. 2190) bemerkt Vf., daB die versohiedene W.-Aufnahmefahig- 
keit der Hartfette eher mit ihrer verschiedenen Zus. ais mit ihrem Steringeh. zusammen- 
hangen durfte. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 30. 10—11. Jan. 1933.) S c h o n f e l d .

J. Davidsohn, Einfuhrung in die Kolloidchemie fiir den Seifensieder. Kurze An- 
gaben (łber dio kolloidchem. Vorgange der Verseifung. (Seifensieder-Ztg. 60. 308—09. 
3/5. 1933.) SCHONFELD.

Karl Pfaff, A u f kaltem Wege hergestellte Seifen. Obersieht der modemen Ver- 
seifungsverff. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J. 4. 104—08. 
April 1933.) • S c h o n f e l d .

— , Unwrschliffene Orundseifen. Vorschrift zur Herst. einer salzarmen un- 
verschliffenen Grundseife. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 19. 182. 10/6. 1933.) SCHONFELD.

—, Die Abnahme des Alkaligehaltes der Orundseifen durch die Trocknung in bezug 
auf dereń Haltbarkeit. Seifen mit 0,08% freien Alkalis verursachen bereits Reizung der 
Haut. Bei Abrichtung der Seife ist der Tatsache Rechnung zu tragen, daC bei n. Seife 
beim TrockenprozeB der Geh. an freiem Alkali nur unmerklich zuriickgeht; empfohlen 
wird Abrichtung auf 0,1 °/o- (Seifensieder-Ztg. 60. 473—74. 5/7. 1933.) S c h o n f e l d .

Benjamin Levitt, Schmierseifm. Kurzer Bericht iiber dio Schmierseifenfabrikation. 
(Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J . 4'. 177—79. Juni 
1933.) S c h o n f e l d .

R. KringS, AlabasterSchmierseiJen. Schilderung der Fabrikationsmethoden.
(Seifensieder-Ztg. 60- 452—55. '472—73. 5/7. 1933.) S c h o n f e l d .

G. Knigge, Wasserfreie flussige Seifen. Angaben iiber Herst. von Athanolamin- 
seifen. (Seifensieder-Ztg. 60. 3l0. 3/5. 1933.) S c h o n f e l d .

Ignaz Herold, Was ist bei der Parfiimierung der fliissigen Seife zu beachteii ? 
ErSrterung der Ursachen der geringeren Haltbarkeit der Parfiimkompositionen in fl. 
Seifen, im Vergleich zu Toiletteseifen. (Seifensieder-Ztg. 6 0 -477—78.5/7.1933.) S c h ó n f .

G. Knigge, Bestimmung des Glyeerin# in fliissiger Seifę. Die Methode von D a v id -  
SOHN (C. 1932- II. 2560) wurde fur die Glycerinbest. in fl. Seife abgeandert: 100 g 
fl. Seife wurden mit 2-n. HC1 neutralisiert. Das F iltrat wurde eingedampft u. der 
Ruckstand mit A. +  A. (1 :1 ) behandelt.' Nach Abdest. des Losungsm. wurde in wss. 
Lsg. der Rest der Fettsauren zur Abseheidung gebraeht, filtriert, eingedampft u. das 
Glyeerin wiederum mit A.-A. extrahiert. Es gelingt so, aueh in Ggw. von Zueker u. A. 
das Glyeerin genau zu bestimmen. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 19. 197—98. 25/6.
1933.) S c h Q n f e l d .

P. Fuchs, Der Blindversuch bei der Olycerinbestimmung nach der Acetinmełhodc. 
(Vgl. C. 1929 . II. 670.) Aus dem zur Acetylierung yerwendeten Acetanhydrid wird 
durch Kochen m it W. ein Vorrat an 3-n. Essigsaure hergestellt. Von diesem wird 
eine dem bei der Glycerinanalyse verbrauchten Acetanhydrid entsprechende Menge 
abgemessen, 3 g  Na-Acetat u. so viel W., ais bei der Glycerinbest. zum Nachspiilen 
verbraucht wurde, zugefugt u. mit n. NaOH neutralisiert. Dann werden weitere 50 ccm 
n. NaOH u. so viel Essigsaure (oder HC1) zugefugt (F), wie bei Verseifung des Tri- 
acetins an NaOH gebunden wurde, u. 15 Min. gekoeht usw., wie beim Hauptvers. 
Findet man dann bei der Riicktitration der NaOH eine n. HCl-Menge s ccm, so ist 
( V +  s) der korrigierte W ert fiir 50 ccm n. NaOH, der fiir die Berechnung der Glycerin- 
menge zugrunde zu legen ist. (Seifensieder-Ztg. 60. 382. 31/5. 1933.) SCHONFELD.

A/S Fangstapparatur, Skoyen (Erfinder: E. Fred. Heyerdahl), Abscheiden von
Wal- und Heringsól aus durch Dampfen des Rohmateriales ohne t)berdruck u. nach- 
folgende Pressung erhaltenem olhaltigem Leimwasser, dad. gek., daB da« Leimwasser 
in .geschlossenen Behaltem unter Anwendung von tjberdruek u. erhóhter Temp.
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geklart wird. (Hierzu vgl. D. R. P. 498689; C. 1930. II. 835.) (N. P. 49 478 vom 
20/4. 1929, ausg. 19/10. 1931.) . D r e w s .

Charles O. Johnson, Brittatorp, Oewinnung ton Ol aus Speck, Fleisch oder 
Knochen des Wais oder anderer Tiere durch Erhitzen in W., dad. gok., daB dic gesamt-e 
Menge des W., in die das fetthaltige Materiał hineingedriickt ist, einer Druckkochung 
mit Hilfe von Dampf unterzogen wird, welcher wahrend der ganzen Kochperiode 
derart durch das Materiał stromt, daB alle Toile des Kesselinhaltes unter der Einw. 
des strómenden Dampfes stehen. (N. P. 49 747 vom 28/9. 1928, ausg. 30/11.
1931.) D r e w s .

Henry Gerhard Schwarz, Denver, Konlinuierliches Auskochen von Fiśchen oder 
anderen organischen Stoffen, wobei das Materiał in Ggw. von w. W. dureh einen Kanał 
gefuhrt u. danach gepreBt wird, dad. gek., daB die Koch- u. Preflfl. nach der Be- 
freiung vom Ol ganz oder teiłwcisc in den Kanał zur Behandlung des Rohmateriałes 
zuruckgefuhrt wird. (N. P. 49 748 vom 10/4. 1929, ausg. 30/11. 1931.) D r e w s .

Marvin C- Reynolds, Chicago, Herstellung von Margarine. Man stellt eino 
Mischung yon Olen u. festen Fetten bei gewóhnliehcr Temp. her, erwarmt schwach, bis 
sich eine piast. M. bildet, bringt die M. in ein GefiiB mit einer yerhaltnismaBig geringen 
Menge eines wss. Bestandteiles u. einem hydrophilen Lipoid der allgemeinen Formel: 
(R0)t,[Z](0//)„J, worin „v“ u. „w“ yerhaltnismaBig niedrige Zahlen, [X]OH ein Poly- 
hydrozyl u. „i2“ ein Acyl, Alkyl oder eine andere, besonders lipophile Gruppo darstellen, 
worauf die Stoffe zusammengeknetet werden, bis schlieBlich eine piast. Margarine ent- 
steht. (A. P. 1917273 yom 9/4. 1931, ausg. 11/7. 1933.) S c h u t z .

N. V. Maatschappij tot Exploitatie der Vereenigde Oliefabrieken „Zwijnd- 
recht“ , Zwindreeht, Holland, Oewinnung ton hellen Fettsauren aus der dunklen Fett- 
sauremasse, die bei der Aufarbeilung der Rucksldnde der Baumwollsamenólraffinalion 
oder aus anderen pflanzlichen oder tier. Olen bzw. Fetten erhalten wird. Man blast 
durch das zu destillierende Fettsauregemisch oder durch die aus dem Destillations- 
kessel entstrómenden Dampfc Luft, so daB die fluehtigen Bestandteile, die dem Destilłat 
die dunkle Farbę yerleihen, in Verbb. geringerer Fluchtigkeit umgewandelt werden. 
Letztere werden durch eine erneute Dest. abgetrennt, oder man unterwirft das yorher 
oxydierte Fettsauregemisch einer fraktionierten Dest. Nach einer anderen Ausfiihrungs- 
form werden die oxydicrten Fettsauredampfe dureh einen W&scher geschickt, der mit 
fl. erhitzten Fettsauren, gegebenenfalls im Gemisch mit nicht reagierenden, nicht- 
fliichtigen Fil., z. B. Trigłyceriden besehickt wird. SchlieBlich konnen auch die Fett- 
8auren zuyor m it Bzl. aus der Ausgangsmasse herausgel. u. der Ruckstand in der oben 
beschriebenen Weise behandelt werden. — Man blast durch ein 90° w. Fettsauregemisch 
in Ggw. von 5%ig. FeS04-Lsg. 2 Stdn. Luft. Die sich abscheidenden Fettsauren 
werden durch Dest. getrennt. (E. P. 391825 yom 28/10. 1931, ausg. 1/6. 1933.) E ng .

X V ni. Faser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunststoffe.

George Forrest Davidson, Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration 
ton Hypochloritlosungen mit der Glaselektrode. a) Die Dissoziationskonstante der unter- 
chlorigen Saure. b) Die pn -Anderungen in Hypochloritlosungen wahrend der Baumwoll- 
bleiche. C10'-Ionen storen bei der Glaselektrode nieht. Die Dissoziationskonstante 
von HCIO betragt auf Grund elektrometr. Titration yon Na- u: Ca-Hypochloritlsgg. 
bei 18—20° 3,7 X 10~8. — Bei der Bleiche von mit 0,2°/t,ig. Na2C03-Lsg. abgekoehter 
Baumwolle m it NaOCl- oder Ca(OCl)2-Lsgg. fallt ph anfangs rasch u. sinkt in 21/t  Stde. 
auf ca. 8. Wird eine teilweise ersch6pfte Bleichlauge zur Herst. der Lauge fiir dic 
nachste Bleiche benutzt, so ist infolge Pufferwrkg. das Anfangs-pH niedriger, ph fallt 
wahrend der Bleiche langsamer, die Endwerte sind aber niedriger ais bei der 1. Reihe. 
Der pn-Abfall wahrend der Bleiche ist bei Ca(C10)2-Lsgg. groBer ais bei NaClO-Lsgg., 
wahrscheinlich teils wegen ihrer geringeren freien Alkalit&t u. teils wegen Fallung yon 
CaC03, das mit sinkendem ph nur langsam wieder geldst wird. Der anfangliche starko 
Abfall yom ph der Bleichlaugen riihrt nicht yon atmosphar. C02 her, sondern yon der 
raschen Bldg. saurer Prodd. (C02 u. ein oder mehrere organ. Sauren starker ais H2C03) 
u. der relativ geringen Pufferkapazitat yon Hypochloritlsgg. bei ph =  11—8,5. Ais 
Zwischenprod. der COj-Bldg. tr itt  wahrscheinlich Ozalsaure auf. Bei Zusatz von
5 g/l Na2C03 zu NaClO-Lsgg. yerhindert die Pufferwrkg. des Na2C03-Na2HC0a- 
Systems einen rasohen pn-Abfall wahrend der Bleiche, u. nach 21j2 Stdn. ist Ph immer
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nocłi > 10 . Beim Stehen teilweise ersohopfter Bloichlauge nimmt dio Konz. an aktiyem 
Cl ziemlich rasch ab, nieht infolge katalyt. beschleunigter Selbstzers. des Hypochlorits, 
sondern wahrscheinlich infolge Ggw. oxydierbarer organ. Bestandteile aus derBaum- 
wolle, die durch den BleichprozeB 1. gemaeht sind. Die Wrkg. von oxydativem Hypo- 
ehloritverbrauch auf den pn der Bleiehlaugen wird diskutiert, u. die theoret. SchluB- 
folgerungen werden durch elektrometr. Titration von Hypochloritlsgg. mit H,0»- 
Lsgg. bestatigt; je hoher das Anfangs-pH ist, um so starker ist die Hypochloritlsg. gegen 
die Wrkg. des Hypochloritverbrauches gepuffert. In  den spateren Studien der Bleiche 
tragt neben der Bldg. saurer Prodd. aueh der Hypochloritverbrauch zur pn-Abnahme 
bei; diese ist geringer ais in den Anfangsstadien, teils wegen Verlangsamung der Bleiche, 
teils wegen der relativ hohen Pufferkapazitat von Hypochloritlsgg. bei pn =  8,5 his 
6,5. Beim Stehen der teilweise erschopften Bleiehlaugen ist dio Wrkg. des allmahlichen 
riypochloritverbrauches auf pn wesentlicher, dio Pufferwrkg. des Carbonatsystems u. 
des Salzes der yorhandenon anderen schwachen Saure wirken jedoeh der pH-Abnahme 
entgegen. Wird vollstiindig erschopfte NaOCl-Lauge der Luft ausgesetzt, so steigt 
P h  wegen C02-Verbraueb u. ansclilieBender Wiedereinstellung des Carbonatgleich- 
gewichtes in der Lsg. (J. Text. Inst. 24. Trans. 186—206. Mai 1933. British Cotton 
Ind. Res. Assoo.) K r u g e r .

O. Braun, Das Bleichen carbonisierlcr und anderer Wollen. Farbverbesaerung 
gelblich gowordener Wollen durch Schwefeln oder Bleiche m it H20 2 oder Na20 2. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 69. 353—54. 6/8. 1933.) F r i e d e m a n n .

- J. B. Speakman, E. Stott und H. Chang, Ein Beitrag zur Tlicorie der Walkę. II. 
(I. ygl. C. 1931 . II. 932.) Vff. kommen in eingehenden Unterss. zu dem Schlufl, daB 
die Walkfahigkeit von Wolle von ihrer Sehuppenstruktur abhangt, ferner von ihrer 
Fiihigkeit, leicht gestreckt u. deformiert zu werden u. endlich von der Fahigkeit, nach 
Dehnung wieder zuriickzugehen. Eine wirksame Methode, die Wolle nieht schrumpfond 
zu inaohen, muB diese Punkte berucksichtigen. Bei der ublichen Chlorbehandlung 
wird die Schuppung auf Kosten der Tragfahigkeit unwirksam gemaeht, wahrend eine 
Beeinflussung der elast. Eigg. Schuppung u. Tragfahigkeit erhalten wurde. Dio Streckung 
von Wolle in W. beruht auf dor Aufrollung von Peptidketten unter Losen der Bindungen 
zwischen den benachbarten ICetten. Eine solche Bindung ist die ammonsalzartige Verb. 
zwischen den endstiindigen Amino- u. Carboxylgruppen des Arginins, Histidins u. 
Lysiiis einerseits u. der Glutamin- u. Asparaginsaure andererseits. Alkalien u. Sauren 
erhóhen die Strockfahigkeit, indem sio die Bindung durch Salzbldg. m it den bas. bzw. 
sauren Komponenten der Bindung loekern. Im Gegensatz dazu sollte ein Anti- 
schrumpfungsmittel dio Bindung verstarken; diesem Zweek scheint zurzeit nur Per- 
minal ŃF  in saurer Lsg. zu geniigen. Andere Mittel wirken nur, indem sie das ph der 
Seifenlsg. auf das fiir die Peptidbindungen ungcfahrliche MaB von pn =  4—8 bringen. 
(J . Text. Inst. 24. Trans. 273—92. Juli 1933.) F rie d f.M A N N .

A. Yewdall, Tuchwalke mit Sauren. Das Walken mit Sauren bietet gegeniiber 
der gewóhnlichen Seifenwalko vielo Vorteile: es ist schneller, erhalt Faser u. Gewebe 
gute Delmbarkeit u. verursacht weniger Faserverluste; K nitter im Gewebe kommen 
fast gar nieht vor, harter Griff nur bei sehr feinen Wollsorten. Zur Walko eignet sich 
vor allem Sehwefelsdure der Qualitat D. O. V. (double oil of vitriol) in einer Menge von
4—41/2 lbs. auf 100 lbs. troekenon, gereinigten Stoff. (Canad. Test. J . 50 . Nr. 14.
29. 14/7. 1933.) F r ie d e m a N N '.

N. D. Harvey jr., Neue Moglichkeiten der Wollwasche. Vf. besprieht die gegen- 
wartig gebrauchliehen Mittel zum Einolen der Wolle beim Spinnen u. Kammen. Ob- 
sehon die textiltechn. Leistungen dieser Mittel gut sind, bestehen doeh Nachteile, die 
durehweg in der Wasserunloslicbkeit liegen, bei den Mineralolen ferner in der Un- 
verseifbarkeit, bei den pflanzlichen u. tier. Olen in der Neigung zum Ranzig- u. Obol* 
riechendwerden. Vf. empfiehlt nieht naher bezeichnete Prodd. synthet. Herkunft, die 
wasserlóslich, geruchlos u. nieht fleckend sein sollen u. das Auswaschen vor dem Farben 
usw. unnótig maehen. Die Prodd. sollen stabil gegen Sauren, aber nieht gegen starkes 
Alkali sein u. den elektr. Stroni leiten. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 413—15. 3/7. 
1933.) '  F r i e d e m a n x .

Ernst Tanzer, Der Einflup des Lichtes auf Wolle. 9 yerschieden feine Kammziigo
wurden in Davos u. Halle a. S. frei, unter Ultrayit- u. unter Fensterglas I/2 Jahr be- 
lichtet. Die Feinheit erlitt keine wesentliche Veranderung, Festigkeit u. Dehnbarkeit 
hatten eine Schadigung erfahren. Die Lichteinw. zeigt sich im Dehnungsverlauf, in 
einem hóheren prozentualen Anteil an der Belastungsfahigkeit der Elastizitatsgrenze,
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sowie des Beginns der Enddehnung. In  den meisten Fallen war die Zahigkeit der bo- 
Uchteten Proben gegentiber der unbehandelten Wolle vorgroflert. (Melliands Textilber. 
14. 281—83. 329—32. 380—82. Aug. 1933. Halle a. S .) S u v e r n .

Charles W. Stillwell, Eine Róntgenuntersuchung der Variationen in der Struktur 
von Holzfaserwdnden. Es wurden Róntgendiagramme (Cu if-Strahlung) von trans* 
versalen, radialen u. tangentialen Schnitten hergestellt u. diskutiert. Die Micellen oder 
Fibrillen in Holzfasern sind in zweierlei typ. Weise orientiert; A: parallel dor Faser- 
aehse, B: einander parallel, aber auf einer Spirale definicrter Steigung gegen die Faser- 
achse. Abweichungen von diesen Typen lassen sich qualitativ aus dem Róntgen- 
diagramm sohiitzen. Fiir den Typus B  liiGt sich die Steigung dor Spiralo mit betracht- 
heher Genauigkeit messen. Die Steigung der spiraligen Fibrillen ist bei Holz nahezu 
konstant, bei Baurnwollfasern variiert sic in weiten Grenzen. (Physics 4 . 167—71. Mai
1933. Univ. of Illinois, Dept. of Chem.) S k a l i k s .

W. E. Cohen, A. L. Baldock und A. G. Charles, Die Chemie australischer 
Hoher. II. Die chemische Zusammensetzuiuj der Hólzer der Ironbarkgruppe. (I. vgl. 
Co h e n  u. D a d s w e l l , O. 1 9 3 2 . I. 1731.) Fiir 6 Vertreter der Ironbarkgruppe (Euca- 
lyptus sideroxylon, siderophloia, crebra, panicuiata bzw. fergusoni) u. dio nahe ver- 
wandten Hólzer Eucalyptus propinąua u. punetata werden Asche, Aschenalkalitat, 
Cellulose-, Lignin- u. Pentosangeh. u. Lósliehkeit in h. u. k. W., A., A., V8-n. NaOH, 
Bzl.-A. (2 : 1) u. h. W. naoh A.-Extraktion am Kernholz bestimmt. Die analyt. Stan- 
dardmethoden muCten daboi teilweiso modifiziert werden; zur Probenahmc wurde das 
Holz soweit zerkleinert, daB dio Gesamtmenge ein 100-Maschensieb passierte. Charakte- 
rist. fiir dio untersuchten Hólzer ist dio Ggw. groBer Mengen von extrahierbarom 
Materiał, das kein wesentlicher Bestandteil der Holzsubstanz ist, zum gróBeren Teil 
in W. u. organ. Lósungsm. unl., aber in alkal. Lsgg. 11. ist u. aus spróden, dunklon, 
gummiartigen Substanzen besteht. Von nordamerikan. Laubhólzern unterseheiden 
sich die Hólzer der Ironbarkgruppe ferner durch sehr niedrigeren Aschegoh., hóhero 
Lósliehkeit in h. W. u. niedrigeren Cellulose- u. Pentosangeh. (auch bei Beriicksichtigung 
des Extraktes). Dio Móglichkeit der Identifizierung nahe verwandter Eucalyptusarten 
auf Grund der ehem. Analyso wird diskutiert. (Commonwealth Australia. Council 
sci. ind. Bes. Pamphlet No. 3 2 . 7—36. 1932.) K r u g e r .

A. G. Norman und S. H. Jenkins, Ligningehalt von Celluloseprodukten. Durch 
fortgesetzte Chlorierung bis zum Vcrschwinden der Rotfilrbung bei Zusatz von N a.S03 
aus Stroh gcwonnene 6'eZ/wtosepraparate zeigten im allgemeinen einen Ligningeh. von 
2,5—3,0°/o. Durch 1-std. H y d ro ly se  mit 5%ig. H2S04 fallt der scheinbare Ligningeh. 
um 25—30%. Ein Teil des scheinbaren Ligningeh. der Stroheellulose entsteht wahr- 
scheinlich sekundar aus der ,,C e llu lo san“ -Fraktion (vgl. HAW LEY u .  N o r m a n ,  C. 1 9 3 3 . 
I. 49), ein Teil ist jedoch echtes Lignin (oder ein anderer saurebestandiger Stoff), der 
von der Cellulose sehr fest gehalten wird u. vielleicht gebunden ist. Wegen der Bldg. 
von scheinbarem Lignin aus Pentosegruppen ist dio Frage der Ligninbest. mittels 
72%ig- H2S04 reyisionsbedurftig. Dureh Saurevorbehandlung des Strohes (1 Stde. 
mit 5%ig- H2S04) vor der Ligninbest. sinkt der scheinbare Ligningeh. um mindestens 
25%. (Naturę, London 131. 729. 20/5. 1933. Harpenden, Herts., Rothamsted Exp. 
Station.) K r u g e r .

John H. Skinkle, Neuzeitliche Anschauungen iiber die Struktur der Cellulose. 
Der gegenwartige Stand unserer Kenntnisse. (Amcr. Dyestuff Reporter 22. 267—68. 
295—96. 1933.) F r i e d e m a n n .

S. M. Liepatoff und E. J. Winetzkaja, Zur Theorie der Viscoseprozesse. 
I. Alterung der Alkalicdlulose und Viscositat. Trotz der hohen chem. Aktiyitat ge- 
ąuollener Cellulose wird der Obergang von Cellulose in geąuollene Cellulose nicht ais 
Dispergierung oder ais Depolymerisation angesehen. Die chem. Aktivitivt wird nur bei 
einer Quellung vergróBert, u. die Alterung der Alkalicellulose wird nicht von einer 
VergróBerung ihrer A k tm ta t begleitet. Dio Viscositat von Nitrocelluloselsgg. folgt 
nicht dem P o iS E U IL L E sch en  Gesetz, dio Hóhe der Abweichung Yerschiedener Sole 
liegt nahe beieinander. Dio Viscositatsverminderung hat nichts mit der GroBe der 
Celluloseteilchen zu tun, sondem hangt mit anderen Ursachen zusammen. Weiter wurde 
der EinfluB der Temp. auf die Viscositat yerschiedener Sole der Nitrocelluloso u. dereń 
Temperaturkoeff. untersucht. Nitrocelluloselsgg. verhalten sich anders ais Polystyrol- 
lsgg. (Melliands Textilber. 1 4 . 355—57. Juli 1933.) StivE R N .

Hiroshi Sobue, Ober die Hydromechanik der Viscose und den Mechanismus der 
Koagulation der Yiscose im Spinnprozef}. L Theoretische Oleichung der Spinngeschwin-
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digkeit. Ableitung einer theoret. Gleiehung fiir dio Beziehung zwisehen AusfluBzeit, 
Viscositatskoeff. u. angelegtem Druck im OSTWALD-Viscosimcter. II. Die Ferdnde- 
rung der Ausflufigeschwindigheit durch den Spinndruck. Bestatigung der Gleiehung 
durch Messungen an Ftscoselsgg. unter Benutzung des OSTWALD-Viscosimeters oder 
des Zylinders mit Capillarrohr ais Viscosimeter. Die Ursache fur das Versagen des 
HAGEN-PoiSEUlLLEschen Gesetzes wird diskutiert. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 36. 268B—7BB. Mai 1933. Tokyo, Uniy. of Engineering [Orig.: engl.].) Kru.

W. E. Cohen und A. B. Jamieson, Der Mangangehalt einiger australischer Hólzer. 
Zur Mn-Best. werden 10 g getrockneter Holzschliff in Pt-Schale 1 Stde. lang auf ca. 
600° in der Muschel erhitzt, Asche nach dem Erkalten m it W. durchfeuchten, zugeben 
von 5 Tropfen konz. H2S04 u. 1—2 ccm HF, zunachst schwach, dann stark erhitzen 
bis zum Abdampfen der H2S04. Gleiche Behandlung wiederholen. Zugeben von 
2,5 ccm konz. H2S04, 0,5 konz. H3P 0 4 u. 10 ccm W., im W.Bade bis zur Lsg. erwarmen, 
uberspiilen im 100 ccm-Becherglas (Gesamtvol. ca. 50 ccm), nach Zusatz von 0,3 g 
K J 0 3 2 Min. kochen u. 20—30 Min. im sd. W.-Bade stehen lassen. Nach dem Ab- 
kiihlen je nach Farbtiefe auf 50 oder 100 ccm verd. u. colorimetr. rergleichen mit 
KMnOj-Lsg. aus gleich behandeltcm MnS04. — Verss. m it verschiedonen Eucalyptus- 
holzern ergaben in allen Fallen Mn-Vork., jedoch nicht in konstanter Menge, sondern 
der Mn-Geh. schwankt sehr bei verschiedenen Individuen gleicher Gattung, auch 
zwisehen Splint u. Hartholz. Naherea im Original. (Commonwealth Australia. J. 
Council sci. ind. R e s . 6. 116—19. Mai 1933.) G rim m e .

T. H. Whitehead, Eine neue Methode zum gualitativen Nachweis von Casein in 
Holz. Besonders zum Nachweis der Tiefe des Eindringens yon Casein werden Stiicke 
des zu prufenden Holzes wenigstens 15 Min. in W. aufgeweicht, 2 Min. in eine H&m- 
atoxylinlsg. naeh D e l a f i e l d  getaucht, abgewaschen u. an der Luft getrocknet. 
Casein liefert Violettfarbung, dereń Starkę auch ungefahr den Caseingeh. anzeigt. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 150. 15/3. 1933. Athens, Uniy. of Georgia.) Gd.

C. W. Richards und L. W. M cFail, Entwicklung einer Methode zur Beslimmung 
der Schaumbildungsneigung von Casein. Mischungen fiir Streichpapiere aus Pigmenten 
u. Casein zeigen oft eine je nach Qualitat des Caseins wechselnde Neigung zur Schaum- 
bldg., woraus sich Fehler in der Oberflachenbeschaffenheit des Streichpapiers ergeben. 
Vff. beschreiben eine Methode, wonach standardisierto Mengen Kaolin u. Casein auf- 
geschlammt, stark geriihrt u. dann auf ihr spezif. Gewicht gepruft werden: je mehr 
Luft die Mischung aufgenommen hat, um so leichter ist die Suspension. Genaue Ein- 
haltung der Riihrgeschwindigkeit ist fur gleichmaBigen Ausfall der Methode am wesent- 
lichsten. (Paper Trade J . 97. Nr. 1. 29—30. 6/7. 1933.) F r i e d e m a n n .

Harold R. Rafton, Undurchsichtigkeits- und Weifigehalłsprilfung fiir Streich- 
papierpigmente. Methode, um gleickzeitig Undurchsichtigkeit u. WeiBgch. von Pig
menten fiir Streichpapiere mit Hilfe von Vergleiehsaufstrichen der zu prufenden Pig- 
mente u. Klebmittel zu ermitteln. (Paper Trade J . 96. Nr. 26. 30—32. 29/6. 
1933.) F r i e d e m a n n .

Papeteries Navarre (Soc. An.), Frankreich, Herstellung wasseriger Olemulsionen. 
Man erhalt eine fur Schlichtezwecke u. dgl. geeignete Emulsion eines trocknenden Ols, 
wenn man ais Emulsionierungsmittel eine m it (NHJęSOt versetzte Alkaliresinatlsg. 
yerwendet, (F. P. 746 754 vom 23/2. 1932, ausg. 6/6. 1933.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Schlichten von Textilfasem. Das 
Verf. des Hauptpatents wird dahin abgeandert, daB man s ta tt e i n e s  Polyvinylalkohols 
ein Gemisch von wenigstens zwei Polyvinylalkoholen m it yerschiedener Viscositat yer
wendet. An Stelle der Polyyinylalkohole selbst kann man auch wasserlosliche Deriw. 
des Polyvinylalkohols mit yoneinander yerschiedenen Viscositaten yerwenden, z. B . B k .- 
Prodd. des Polyyinylalkobols mit Alkylenoxyden. (F. P. 41788 vom 14/5. 1932, 
ausg. 13/4.1933. D . Prior. 16/5.1931. Zus. zu F. P. 687 155; C. 1931. I. 2286.) B e i e r s d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Herbert Gensel, 
Kóln-Miilheim), Verfahren zur Erzeugung ton waschbestandigen Apprełuren auf Textilien 
aller Art, dad. gek., daB die in den Patenten 553 174 (C. 1932. II. 1719) u. 561178 
(C. 1933. I. 337) genannten Yerbb. in Ggw. yon Aldehyden zu den ublichen Appretur- 
massen, gegebenenfalls unter nachtraglichem Erhitzen der appretierten Textilien auf 
etwa 70°, zugesetzt werden. (D. R. P. 579 913 KI. 8k vom 12/3. 1932, ausg. 5/7. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 553 174; C. 1932. II. 1719.) B e i e r s d o r f .
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A. Th. Bohme (Erfindcr: Erich Bohme), Dresden, Herstellung voii wasserlóslichen 
Produklen aus Eiweifistoffen, dad. gek., daB man 1. moglichst salzarm gehaltcne EiwciB- 
prodd. oder aminosaurehaltigo Gemische dieser Kórpcr, die man durch trypt. Abbau 
oder Saureabbau yon EiweiBkorpern erhalten hat, in Ggw. yon NH2- oder NH-haltigen 
organ. Yerbb. in alkal. Lsg. oder aber in Ggw. von phenolhydroxylhaltigen organ. 
Verbb. u. saurer Lsg. mit Mengen yon iiber 10°/o solcher Stoffe, dio an sich unl. EiweiB- 
prodd. ergeben (z. B. aliphat. Aldchyde, Ketone, Cl, Br), so lange behandelt, bis yoll- 
standige Loslichkeit eingetreten ist, — 2. aminosaurehaltige EiwciBprodd. mit Cl odor 
Br yorbehandelt u. mit N-haltigen Verbb., wio Harnstoff (I), Aminen, NH3 u. dgl. 
unter Zusatz yon HCIIO (II), in Mengen von uber 10°/o in der Warme nachbehandelt,
— 3. dio erhaltenen Prodd. zur Herabsctzung ihrer Viscositat mit Cl oder Br nach
behandelt. — Z. B. wird mit H2S04 im Autoklay stark abgebautcr Leim neutralisiert, 
mit I u. II 2 Stdn. auf 60—80° erwiirmt, wobei dio Rk. schwach alkal. oder neutral, 
nicht sauer sein muB. Man kann zuyor auoh m it Cl, oder Br2 behandeln, dann I u. II 
zufiigen u. auf GO—80° erwarmen. — Abgebauter Leim  wird mit Natriumphosphat, 
auch mit I, yersetzt, worauf man mit Cl2 behandelt, bis dessen Geruch auch beim 
Stehen nicht yerschwindot. Hierauf setzt man NH3 u. II hinzu u. erwarmt auf 70—80°, 
bis das Prod: geruchlos ist. -— Mittels trypt. Enzymo schwach abgebauter Leim, wird 
mit Plienol u. H3P 0 4 oder H2S04, dann langsam mit II yersetzt, worauf man Cl2 ein- 
leiten kann. — Die Prodd. sind ais Faserschutz-, Fixier-, Apprelur- u. Beizmittel yer- 
wendbar. (D. R. P. 579 228 KI. 12p yom 6/1. 1931, ausg. 22/6. 1933.) A l t p e t e r .

Courtaulds Ltd., London, und Frank Shedden, Coventry, Wasserdichtmaclien von 
celluloselialtigen Sloffen. Die Stoffe werden mit einer Lsg, von Nitrocellulose, Dimethyl- 
phthalat, Wachs oder Paraffin u. Triphenylphosphat impragniert. Ais Losungsm. eignet 
sich Butylacetat. (E. P. 391299 yom 19/3. 1932, ausg. 18/5. 1933.) B e i e r  s d o r f .

Fernand Chahert, Frankreich, Undurclidringlichmachen von Geweben. Man yer- 
wendet ais Impragniermittel eine Paraffinlsg., der Aluminiumpulver zugesetzt ist. 
(F. P. 746 853 vom 28/11. 1932, ausg. 7/6. 1933.) B e i e r s d o r f .

Soc. Franęaise Duco, Frankreich, Undurclidringlichmachen von Geweben und 
Papier. Man impragniert dio Stoffe m it einer M., die aus Nitrocellulose, einem Wachs 
oder waehsartigen Korper (Japanwachs oder Paraffin), einem Mineralol (Peirolatum) 
oder anderem Ol, einem Plastifizierungsmittel (Butylstearat) u. den erforderlichen 
Losungsmm. fur das Wachs u. dio Nitrocellulose (Toluol, A ., Butyl- u. Athylacetat) 
besteht. (F. P. 745 344 vom 5/11.1932, ausg. 9/5.1933. A. Prior. 6/11.1931.) B e i e r s d .

John Joelson, Frankreich, Herstellung von Dauerwasche. Man kann der Wasche 
einen hoheren Glanz geben, wenn man zu der zur Impragnierung yerwendeten Nitro- 
celluloselsg. etwa 5% Kolophonium zusetzt. (F. P. 747185 yom 8/12. 1932, ausg. 12/6, 
1933.) BEFERSnORF.

Viktoria-Sparwasche-Ges. Marcus & Co., Komm.-Ges., Wien, Verfahren zur 
Herstellung wasserdichter Dauerwasche, 1. dad. gek., daB aus einem mit wasserloslichem 
Klebstoff impragnierten Gewebe ein Rohstuck des herzustellenden Waschestuckes aus- 
gestanzt u. gewiinschtenfalls konfektioniert, auf das Rohstuck ein nichtappretiertes, durch- 
lassiges groBeres Gewebe aufgelegt wird, beide Teile durch Anwendung yon feuchter 
Warme u. Pressung miteinander yerbunden werden, worauf nach Trockimng des Yer- 
bundstuekes ein Durchimpragnieren desselben mit Celluloseesterlsgg. erfolgt, hierauf 
das nunmehr haltbar yereinigte Verbundstiick nach dem Troekncn beiderseitig mit 
Celluloselack iiberzogen, nach dem neuerlichen Trocknen die yorstehenden Teile ab- 
geschnitten u. das Waschesttick in ublicher Weise fertiggestellt wird. — 2. dad. gek., 
daB eine Reihe nebeneinander angeordneter Wascherohstiicke auf dem durchlassigen 
Gewebe zu einer Tafel yereinigt werden, wodurch eine gemeinsame weitero Bearbeitung 
der Wascherohstucko crmoglicht ist. (Oe. P. 134258 yom 22/10. 1931, ausg. 25/7.
1933.) B e i e r s d o r f .

Carl Schmittntz, Bad Kissingen, Deutschland, Impragnieren und Sattigen ron 
friscli gefalltem Hólz m it Konseryicrungsmitteln nach dem Entrinden mittels Osmose 
durch Eintauchen in eine konz. wss. Lsg. des Mittels. V gl. Russ. P. 9140; C. 1931.
I. 2008. (Ind. P. 18 675/1932 yom 18/1. 1932, ausg. 18/2. 1933.) M . F. M u l l e r .

Gustay Schwarz G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung eines Schutz- 
uberzuges fiir hdlzeme Luftschrauben nach Patent 552 908, dad. gek., daB bei einem 
einzclnen Luftschraubenfliigel zunachst nur der Kern des Befestigungszapfens mit 
einem weichen, elast. Stoff unter Druck durchtrankt u. dann erst der ganzc Flugel 
in einer Lsg. eines harteren Stoffes unter Druck weiter behandelt wird. — Der fertigo
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Propellerflugel besteht dann aus einem weichen Kern u. einer harten, widerstands- 
fahigen Auflenschicht von tier. Leim mit Cr-Salzen u. harten Fiillstoffen. (D. R. P 
578 524 KI. 62c vom 11/5. 1928, ausg. 15/6. 1933. Zus. zu D. R. P. 552 908; C. 1932.
11. 3341.) < B r a u n s .

Gustay Schwarz G. m. b. H., Berlin-Waidmannslust, Yerfahren zur Herstellung 
eines Schutziiberzuges fiir hólzerńe L/uftschrauben nach Patent 552 908, gek. durch die An- 
wendung zunachst eines Uhterdruckes zur nachtraglichen Erzeugung eines den t)berzug- 
stoff in das Holz eintreibenden Druckes. — Es wird zUerst durch Unterdruck die Luft 
aus dem Holz entfernt. Der viscose t)berzugsstoff gemafi dem H auptpatent dringt dann 
von selbst bei Atmospharendruck oder sogar t)berdruck tief ein. (D. R. P. 578525 
KI. 62c yom 21/9. 1927, ausg. 15/6. 1933. Zus. zu D. R. P. 552 908; C. 1932. II. 
3341.) B r a u n s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Sicmensstadt (Erfinder: Werner 
Beckmann, Berlin), Verfahren zum. Metallisieren ton organischen FaserStoffen, ins
besondere Holz, 1. dad. gek., daB der Faserstoff zunachst mit Fl., vorzugsweise W.. 
durchfeuchtet u. dann in ein fl. Metallbad getaucht wird. 2. dad. gek., dafi das 
Holz zunachst durch Eintauchen in fl. Metali getrocknet, dann solange in W. ge
taucht wird, bis die Poren gefullt sind, u. schlieBlich wieder in das Metallbad 
getaucht wird. — Bei der nun folgenden Verdampfung offnen sich alle Poren 
u. lassen das fl. Metali eindringen. (D. R. P. 579863 KI. 48b vom 28/3. 1930, 
ausg. 1/7. 1933.) B r a u n s .

Erich Asser, Wandsbek, Verfahren zur Herstellung einer gegen Termitenfrap 
schulzenden tTberzugsschicht auf Holz, dad. gek., dafi nach Uberziehen des zu ver- 
wendenden Holzes mit Sorelzement u. dessen Erhartung ein Chlorkautschuk ais Binde- 
m ittel enthaltender Anstrich aufgetragen wird. (D. R. P. 580 023 Kl. 38h vom 
23/3. 1932, ausg. 5/7. 1933.) GRAGER.

Mc Milian Flreproof Fibrę Co., ubert. von: TJel S. Mc Milian, Chicago, 111., 
Herstellung von Papierstoff aus Holz, das zunachst mechan. zerfasert wird u. dann 
m it Sulfitkochfl. bei 110—150° u. unter Druck gekocht wird, wobei die M. gewalzt, 
geknetet u. wieder mechan. aufgelockert wird. (Zeichnung.) (A. P. i  913 607 vom 
30/9. 1929, ausg. 13/6. 1933.) M . F. M u l l e r .

Mead Research Engineering Co., Dayton, Ohio, ubert. to n : John Traguair, 
ChiUicothe, Ohio, Herstellung tort Papierstoff durch Zerkleinem von Holzschnitzel 
oder groberen Stiicken in einer Stabmuhle, die mit lockeren Metallstaben von der 
LSnge des Mahlraumes gefiillt ist. Die Holzstiicke werden in der Mitte der Langs- 
seite der Miihle ununterbrochen gleichmafiig eingebracht u. der Faserstoff wird an 
den beiden Stimenden der Muhle durch eine Schnecke dauemd abgefiihrt. (Zeichnung.) 
(A. P. 1914184  vom 18/4. 1930, ausg. 13/6. 1933.) M . F. M u l l e r .

Maine Seaboard Paper Co., ubert. von: Hervey G. Cram, Bucksport, Maine, 
Herstellung von Papierstoff. Der mit den Holzschnitzeln gefiillte Kocher wird mit der 
Kochfl. unter eineni Druck gefullt, der dem Kochdruck entspricht. Darauf wird ein 
Teil der Fl. durch Druckgas in solcher Menge abgedriickt, dafi in- dem Kocher ein 
Dampfraum geschaffen wird. Schliefilich wird W.-Dampf eingeblasen, um die M. 
ins Kochen zu bringen u. um den Druck aufrechtzuerhalten. An Hand einer Zeichnung 
ist der Gang des Verf. u. die Vorr. erlautert. (A. P. 1918181 vom 31/12. 1932, ausg. 
11/7. 1933.) M . F. M u l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, ubert. von: Linn Bradley, Montclair, und 
Edward P. Mc Keefe, Plattsburgh, Herstellung von Papierstoff aus Holz, das mit 
einer sauren Na2S03-Lsg., die frei von uberschussiger S 02 ist, gekocht wird. Die dabei 
anfallende Kochlauge wird zur Trockne gebracht u. unter reduzierenden Bedingungen 
abgebrannt. Dabei wird Na2C03 u. Na,S erhalten. Das Na2S wird in alkal. Lsg. 
wieder zum Kochen von Holz benutzt. Die bei diesem Kochprozefi zuruckbleibende 
Lauge wird wieder zur Trockne gebracht u. abgebrannt. Der hierbei erhaltene Riick- 
stand enthalt wieder Na2C03 u. eino geringere Menge Na2S ais die Ausgangskochfl. 
E r wird in W. gel., u. die erhaltene Lsg. wird mit S 0 2 behandelt u. wieder zum Kochen 
benutzt. (Can. P. 300 548 vom 24/8. 1927, ausg. 27/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Gaston Amśdśe Mourlaąue, Frankreich, Herstellung von Papierstoff aus Holz, 
das zunachst vorzerkleinert, dann m it Ozon behandelt u. hinterher ganz fein zerkleinert 
wird. Dazu eine Zeichnung. (F. P. 745 717 vom 29/9.1932, ausg. 15/5.1933.) M.F.Mu.

Process Engineers Inc. New York, ubert. von-. Judson A. De Cew, Mount 
Yernon, N. Y., Behandlung von Papierstoff. Beim Durchlaufen der Jordanmaschinen
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wird der Stoff immer mehr von W. befreit, damit die Fasern mSglichst miteinander 
in Beruhrung kommen u. die Reibung crłiOht wird, wodurcb weniger Arbcit durch 
die Maschine zu leisten ist. Andcrerseits wird die h. M . leichter abgekiihlt, wodurch 
die Hycłratation des Stoffes gefordert wird. (A. P. 1 917 505 vom 23/11. 1929, ausg. 
11/7.1933.) M . F. M u l l e r .

Paper Patents Co., Neenah, Wisconsin, ubert. von: Hans John und Clarence
C. Le Febvre, Appleton, Wisc., Bleichen von Papierstoff mittels Cl2-Gas in fein ver- 
teilter Form in einem Gasraum. (Zeichnung.) (A. P. 1 907 548 vom 25/9. 1928, ausg. 
9/5. 1933.) M. F. M u l l f .r .

Fidelity Trust Co., Portland, Maine, iibert. von: Walter H. Randall, Water-
ville, Maine, Verfahren zum Leimen von Papierstoff. Zunachst wird trockner Faser- 
stoff mit dem Leim gemiseht, wobei nicht erwarmt wird. Dann wird weiterer un- 
geleimter Faserstoff in Ggw. von W. zugesetzt, bis ein Papierstoffbrei entstanden ist, 
der, ohne erhitzt zu werden, zu den entsprechenden Fertigprodd. geformt bzw. ver- 
arbeitet werden kann. Das Trocknen geschieht bei so hoher Temp., daB der Leim 
von der geleimten Faser auf die ungeleimte Faser flieBt. (A. P. 1 914163 vom 24/6. 
1929, ausg. 13/6. 1933.) M. F. M u l l e r .

A.-G. fiir HalbzellstoJf-Industrie, Basel, Verfahren zur Herstellung eines lager- 
und versandfdhigeń, fiir die Herstellung von Pappe, Papier u. dgl. geeigneten Produktes 
aus faserhaltigen pflanzlichen Eóhstoffen, dad. gek., dafi die Rohstoffe mechan. zer- 
kleinert, dann zwecks Aufweiehung mit h. W. behandelt, hierauf in Ggw. von W; zweeks 
Zerlegung in Faserbiindel u. Einzelfasem mechan. gelockert, schlieBlich gewaschen, 
entwassert, gepreBt u. getrocknet werden, zum Zwecke, die M . mindestens annahemd 
keimfrei, lager- u. yersandfahig zu machen. Dazu zahlreiche Unteranspriiche. Vgl.
E. P. 364708; C. 1932. I. 1968. (Schwz. P. 160 451 vom 16/6. 1931, ausg. 16/5.
1933.) M . F. M u l l e r .

A.-G. fiir HalbzellstofJ-Industrie, Basel, Yerfahren zur Herstellung von platten- 
formigen Oebilden, insbesondere fur die Zwecke der Bau- und Isoliertechnik, dad. gek., 
daB Torzerkleinertes pflańzliches Materiał einer therm. u. mechan. Lockerungs* 
behandlung unterworfen wird, wobei das Materiał in seinem Zusammenhang gelockert 
in Faserbiindel u. EińzelfaBem żerlegt wird, u. daB das Gut nach dem Auswaschen 
der wertlosen Bestandteile eingediekt, in plattenformige Gebilde gebracht u. diese 
getrocknet werden, so daB sie weitgeheńd keimfrei sind u. Formyeranderungen aus 
sich heraus nicht mehr unterworfen sind. Das vorzerkleinerte Materiał wird ent- 
staubt u. sortiert. Die therm. Behandlung erfolgt in h. W. unter stetem Rtihren der 
M. bei einer zwischen 50 u. 100° liegenden gleichmaBigen Temp. Ais Rohstoff dienen 
Torf, Bagasse, Holzabfalle, Grasarten, Stroh o. dgl. (Schwz. P. 160 453 vom 13/6.
1931, ausg. 16/5. 1933.) M . F. M u l l e r .

Clinton Com Syrup Refining Co., Clinton, Iowa; iibert. von: Donald K. Pattillo,
Dover-Foxcroft, Maine, Herstellung von Papier. Dem Stoff werden zwischen Hollander 
u. Papiermaschine bei einer pH-Zahl von 5—6 Leimstoffe auf Starkegrundlage, z. B. 
Dextrin, Stórkegummi oder oxydierte Starkę, zugegeben. (A. P. 1907 440 vom 25/11.
1932, ausg. 9/5. 1933.) M. F. Muller .

Samuel W. Weis, George Pick und Herbert P. Sherwood, Chicago, Ul., iibert.
von: Marino Gentile, Chicago, Herstellung von liochtransparentem, fett- und wasser- 
dichtem Papier aus einem diinnen Papier mit stark absorbierenden Eigg. durch Ein- 
tauchen (Aufspritzen etc.) in eine Lsg. von Cellulosenitrat in Athyl- oder Amylacetat, 
der Bicinusol u. Trikresylphosphat zugesetzt worden sind. (A. P. 1908 341 vom 
26/6. 1929, ausg. 9/5. 1933.) M . F. M u l l e r .

Eugen Sonnenfeld, Paris, Herstellung von wasserdichtem Papier. Dem Papierstoff 
werden in Abwesenheit von fliichtigen Losungsmm. piast. Massen aus Celluloseestem 
u./oder Celluloseathern u. aus Plastizierungs- u. wasserabstoBenden M tteln zugesetzt, 
z. B. aus 65% Athylcellulose, 25% Dibutylphthalat u. 10% RicinusSl. (E. P. 392023  
vom 27/7. 1932, ausg. 1/6. 1933. D. Prior. 30/7. 1931.) M . F. M u l l e r .

International Bitumen Emulsions Corp., San Francisco, Calif., ubert. von:
Carl Alfred Braun, Miinchen, Herstellung von u-asserfesten Stoffen, insbesondere^ von 
wasserdichtem Papier, unter Yerwendung einer wss. Emulsion eines wasserdicht- 
machenden Stoffes. — Zu 3 kg gewohnlichem 75%ig. Harzleim werden in einem 
Hollander 300 kg Papierstoff (ais Trockenprod gercchnet) beigemiseht, worauf 600 1 
einer 50%ig. Asphaltemulsion allmahlich unter Biihren zugesetzt werden. SchlieBlich 
werden 1,6 kg A12(S04)3 in 300 1 W. gel. zugegeben, wodurch die Asphaltemulsion

120*
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gebrochen wird. Die Aufarbcitung geschicht in ublicher Wcise. (A. P. 1905212  
T o m  21/4. 1930, ausg. 26/4. 1933. D. Prior. 7/4. 1928.) M . F. M u l l e r .

Louis P. Schweitzer, No w York, und W illiam P. Schweitzer, Hillside, N. J., 
Herstellung von leasserfestem Zigarettenpapier. Gewóhnliclles Zigarettenpapier wird 
m it einer Lsg. eines kiinstlichcn oder naturlichen Harzes in einem organ. Losungsm., 
wio Bzl., A., Aceton, impragniert oder uberzogon. Geoigneto Harzo sind z. B. Mastuc, 
Kopal, Dammarharz, Guajakharz, Kolophonium, Kopaivabalsam, Indenharz u, a. 
Dio poroso Beschaffenheit des Papiors bleibt dabei erhalten. (A. P. 1 909 924 vom 
16/6. 1932, ausg. 16/5. 1933.) M. F. M u l l e r .

Titanium Pigment Co., Inc., V. St. A., Herstellung von Druckpapier. Dem in 
iiblichor Weiso horgestellten Papierstoff worden an Stello odor noben den liblichen 
Fiillstoffen, wio z. B. Schwerspat odor CaC03, Titanpigmento zugesetzt, dio Ti02 
in irgendeinor Form enthalten, z. B. ais Ba- odor Ca-Titanat oder ais T i02, oyent. 
zusammon mit B aS04, Kaolin odor CaS04. Dio Titanpigmento verhindorn dio Fett- 
randbldg. beim Drucken. Dazu mehroro Boispielo. (F. P. 744 617 vom 27/10. 1932, 
ausg. 24/4. 1933. A. Prior. 31/10. 1931.) M . F. M u l l e r .

Lewis L. Alsted, V. St. A., Oewinnung von Papier zum Bedrucken aus gobrauchtem 
bedrucktom Papior, insbesondere aus Zoitungspapier. Der erste Druck wird hergestellt 
m it einor Druckorschwarze, dio aus bleichbaren organ. Farbstoffen hergestellt ist. 
Das dam it hergestellto u. gobrauchto Papier wird gebleicht, zu Papierstoff gemahlen 
u. auf Papier yerarbeitet, das z. B. mit dor ublichen Schwarzo bedruckt wird. (F. P. 
744 940 yom 22/10. 1932, ausg. 28/4. 1933. A. Prior. 24/10. 1931.) M . F. M u l l e r .

Todd Co., Inc., ubert. von: Burgess W. Smith, Rochester, N. Y., Herstellung von 
tSicherheilspapier fiir Schecks u. andero Goldpapiere, dio m it Tinte etc. beschrieben 
worden. Um chem. Einww. zwecks Entfernung der Tinto von dem beschriebenen 
Papier sichtbar zu machen, werden dem Papier Stoffe einverleibt, dic sich bei der chem. 
Behandlung verfarben. Solcho Stoffo stellen Vorbb. der Diphenol- u. Diphenylguanidin- 
reiho dar, z. B. p,p'-Dioxydiphenylsulfid u. Diozydiphcnylthioliarnstojf u. Diphenyl- 
guanidinlactat oder -sulfat oder dio entsprechenden Citrato, Acetato, Benzoato oder 
Plithalate. (A. P. 1911774  vom 29/1. 1931, ausg. 30/5. 1933.) M. F. M u l l e r .

Milton C. Johnson Co., ubert. von: William N. Doushkers, Sicherheitspapier. 
Das Papier wird zwecks Erschwerung von Falschungon der angebrachten Schrift- oder 
Druckzoichcn schon wahrend der Herst. ais Faserbroi m it der wss. Lsg. von Leuko- 
indophonol behandelt. Nach Fertigstellung wird das Papier noch durch oin Bad von gel. 
Mangansulfat gezogon, um dio Empfindlichkeit der Lcukoyerbb. gegen Licht abzu- 
echwachen. (A. P. 1916  606 vom 9/10. 1929, ausg. 4/7. 1933.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gebhard Blaser, 
Mannheim), Vcrjahren zum Fdrben von Papierbdhnen auf der Papiermaschine, dad. 
gek., daB man dio Bahnen an einer Stello dor Papiormaschino, an der das Papier noch 
nioht vollig getrocknet ist, iiber eino oder mehroro yerhaltnisroaBig schmalo oder 
kloino Offnungen fiihrt, aus donen dio Farblsg. der Papierbahn zugefiihrt wird, wobei 
der Fl.-Spiegel dor Farblsg. etwa in Hoho der Oberkanto der Offnungen gehalten wird. 
(Zcichnungen.) Event. behandelt man die Papierbahn auBerhalb der Papiermaschine 
odor Balinon aus anderen Werkstoffen ais Papier. Z. B. laBt man dio yon oinor Roiło 
ablaufendo Papierbahn uber eino Farbeyorr., wio im Hauptpatent beschrieben, gleiten 
u. behandelt sio so mit einer Farbstofflsg. GemaB oinom anderen Beispiel wird eine 
Zinnfolio durch Uberleiten iiber eine Farbovorr., wio sie im Hauptpatónt beschrieben 
ist, mit oinom gofarbten Lack behandelt. GemśiB dem zweiton Zus.-Pat. erteilt man 
der in oder auBerhalb der Papiermaschine zu fiirbenden Papierbahn oder aueh anderen 
Stoffbahnen ais Papier oin stellenweise yerschiedenes Aufnahmevermogen fiir dio 
Farblsg. Dies wird z. B. erzielt durch stellenweise Anwendung yon Druck oder durch 
stellenweises Aufbringen eines das Aufnahmevermógen beseitigonden, yermindernden, 
bewirkenden oder erhóhenden Mittels. (D. R. P. 580 903 KI. 55f yom 20/3. 1'927, 
ausg. 18/7. 1933, D. R. P. 580 904 [Zus.-Pat.] KI. 55f yom 6/3. 1928, ausg. 18/7. 1933 
u. D. R. P. 581 032 [Zus.-Pat.] KI. 55f vom 30/3. 1928, ausg. 22/7. 1933.) M. F. Mu.

Agasote Millboard Co., New Jersey, ubert. von: Hubert L. Becher, Tronton, 
N. J ., Herstellung von feuerfester Pappe. Dem Papierstoff werden neben Bentonit dio 
Umsetzungsprodd. yon A12(S04)3 u. Ca(OH)j, d. s. Al(OH)3 u. kryst. CaS04, zugesetzt, 
worauf dio Pappo daraus hergestellt wird. Event. werden aueh noch die Umsetzungs
prodd. yon A12(S04)3 u . Mg(OH)2 resp. MgO zugesetzt. (A. P. 1907 711 yom 24/6.
1931, ausg. 9/5. 1933.) M . F. M u l l e r .
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Alexander Winogradów, New York, Uerstdlung von feuerfester Pappe. Die 
Pappo wird m it einer Lsg. des feuerfestmachenden Stoffes impragniert u. dann von 
der iiberschusaigen Lsg. durch Abpressen befreit. Darauf wird die Pappe m it einer 
FI. befeuchtet, die den feuerfestmachenden Stoff aus der in der Pappe verbliebeneń 
Lsg. ausfallt. Z. B. wird die Pappe mit einer wss. Lsg. von (NH4)2S04 getrankt u. 
nachher in Alkohol eingetaucht, oder sio wird zunachst mit einer alkoh. Lsg. von Tri- 
phenylphosphat oder von Tetrabromchinon getrankt u. dann in W. getaucht. (A. P.
1917176 vom 1/7. 1932, ausg. 4/7. 1933.) M . F. M u l l e r .

Paul Birch Burchardt, Schweden, Herstellung vcm Karton aus zwoi u. mehr 
Schichten yon Halbstoff in Form von diinnen Blattem, zwischen die vor dem Zu- 
sammenpressen ein wasserfestes Bindemittel, z. B. Asphalt oder Teer, eingebracht 
wird. (E. P. 393 790 vom 4/8. 1932, ausg. 6/7. 1933. Schwed. Prior. 14/9.
1931.) M . F, M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Oewinnung 
von Zellstoff. Fichtenholzsehnitzel werden 4 Stdn. bei 250° F  unter Druck in einer 
sauren Sulfitlsg., die 4% freie S 02 u. 4% gebundene S 02 enthalt, gekocht. Nach dem 
Waschen werden dio Schnitzel bei 335° F  unter Druck 4 Stdn. in einer Fl. gekocht, 
die NaOH u. Na2S enthalt. Durch die zweite alkal. Kochung wird insbesondere der 
Pentosangeh. bis auf 0,5—l,0°/o u. die Kupferzahl auf 0,5—1,5 herabgesetzt. Der 
erhaltene Stoff ist leicht bleichbar. Der a-Cellulosegeh. betragt 94—97%- Das Prod. 
dient insbesondere zur Papierfabrikation. Dazu eine schemat. Zeichnung. Die Ab- 
laugen werden wieder aufgearbeitet. (A. P. 1917 545 vom 1/5. 1929, ausg. 11/7.
1933.) M . F. M u l l e r .

Metallges. A.-G., Frankfurt a. M., Beschickung von Zellstofjkoćhem, insbesondere 
fiir Strohkochung unter Einfiihrung des Kochgutes zugleieh m it einem Strom der 
Kochlauge, dad gek., daB dic Kochlaugo durch einen ICranz von in gleicher Hohe 
liegender u. tangential abwiirts gerichteter Mundstiicke eintritt u. unmittelbar auf 
das in den Kochraum eintretende Kochgut auftrifft. (N. P. 49 827 vom 14/9. 1929, 
ausg. 7/12. 1931.) _ D r e w s .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley, Montclair, 
und Edward P. Mc Keefe, Plattsburgh, N. Y., Behandlung ton Zelhtoffablaugen, die 
beim Kochen von Holz m it einer Lauge anfallen, die Na2S03 u. NaHS03 enthalt. Der 
Ablaugo wird eine saurebindende schwefelfreie Na-Verb. zugesetzt, worauf sie zur 
Trockne gebracht u. einem reduzierenden Abbrand unterworfen wird. Der Rtick- 
stand enthalt Na2C03 u. Na2S. Er wird in W. gel. u. mit Kalk behandelt. Dabei wird 
eino Lsg. erhalten, die mehr NaOH ais Na2S enthalt. Sie dient zum Kochen von Holz. 
Die dabei anfallendo Ablauge wird zur Trockno gebracht u. abgebrannt. Der Riick- 
stand hat einen hohen Geh. an Na2C03. (Can. P. 300 549 vom 24/8. 1927, ausg. 
27/5. 1930.) _________________  M . F. M u l l e r .

Friedrich Muller, D ie P ap ierfab rikation  u n d  dereń  M aschinen. E in  L ehr- u . H an d b . B d . 2 a .
B ib erach -R iss: G iin tte r-S ta ib  Verl. 1933. 4°.

2 a . E rg . zum  2. B d. D ie P ap ierm asch inen , n eb s t K a r to n -  u . P ap p en m asch in en
sow ie dio F ertig s te llg . des Pap ieres. (V H I, 213 S.) Lw . M. 18.— .

W. T. Astbury, F u n d am en ta ls  o f fib ro  s tru c tu re . L ondon : O xford  U . P . 1933. (199 S.) 8°.
10 s. 6 d . n e t.

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralóle.
W. A. Bonde, 40 Jahre Brennslofforschung. Fortschrittsbericht. (J. Soc. chem. 

Ind., Chem. & Ind. 52. Trans. 202—09. 14/7. 1933.) K. O. M u l l e r .
W. A. Gusskow, Physikochemische Wirkung ton Chlorzinklósungen au f Kohle bei 

dereń Priifung nach dem Sćhwimm- und Tauchverfahren. Yerss. zur Scheidung von 
Kohlen mit ZnCl2-Lsgg. u. mit CC14 bzw. Gemischen von CC14 +  Bzn. gleicher DD. 
haben folgendes gezeigt: Die Ausbeuten an leichteren Fraktionen sind stets groBer 
beim Arbeiten m it ZnCl2 ais mit CC14; umgekehrt sind die Ausbeuten an schwereren 
Fraktionen in ZnCl2 kleiner ais in CCI,. Auch der Aschegeh. ist bei beiden Yerff. un- 
gleich, was auf die Absorption des ZnCl2 durch die Kohle u. die Einw. des ZnCl2 (des 
HC1) auf die Mineralbestandteile der Kohle (besonders CaC03) zuriickgefiikrt wird. 
(Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 3. 528—36.1932.) SciIONF.

Yoshitami Fukuda, Theoretische Untersuchungen uber die Verbrennung von Kohle.
I. Eine allgemeine Oleichung der Verbrennungsgeschwindigkeit. Der Gewichtsyerlust der
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Kohlo teilt sich boi der Erhitzung in Luft in 3 Tcile. Verbrennung yon fostem C u. von 
fliichtigen Anteilen u. Abdestillation von fliichtigon Anteilen. Es wird eino Gleichung 
abgeloitet. die ganz allgomein dio Bcziohung der Gowichtsabnahme zu den Einzelrkk. 
in Abhiingigkeit von Zeit u. Temp. wiedergibt. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 
246 B— 48 B. April 1933. Tokyo, Department of Applied Chcmistry, Faculty of Engi- 
neoring Imp. Univ. [Orig.: engl.].) J . SCHMIDT.

Y. Óshima und Y. Fukuda, Studien an Koks und Holzkohle. XIV. Korrekłur fur 
die fliichtigen BestamUcile bei der Verbrennungscharakteristik von Kohlcnstoffmalerial. 
(XIII. vgl. 0 .1932. II. 3603.) Ea wird oino Formel mitgoteilt, die dio Abgabe von fliich- 
tigen Beatand teilen bei der Erhitzung auf eino beatimmte Temp. beriicksichtigt, u. 
somit gestattot, aus dom Gewlchtsverlust beim Erhitzen in Luft auf oino Temp. den auf 
die Verbronnung entfallenden Anteil zu bereehnen. (J. Soo. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
30. 248 B. April 1933. Tokyo, Department of Applied Cliemistry, Faculty of Enginecring 
Imp. Univ. [Orig.: ongi.].) J . SCHMIDT.

N. I. Nikitin und N. P. Nemzowa, Na/3verkohlung der Ilolzabfdlla und der Sulfit- 
zellsloffablaugen. Giinstigste Bedingung dor NaByerkohlung von Holzabf&llen u. Sulfit- 
ablaugo: 6-std. Eińw. 30%ig. MgCl2-Lsg. boi 180°. Dio tiofbraun gefarbto Kohlo enthalt 
60% C (aua Sulfitablauge) bzw. 69,17% 0  (Sagespano). HOchato Ausbeuto an Essig- 
saure wurdo aus reinen Holzspiinon erziolt; Zusatz von Sulfitablaugo orniedrigt die 
Ausbeute an Essigsfturo, orhóht aber dio Ausbouto an C l l f i l l  von 0,4 auf 0,86%. Die 
Hoizwarmo der Kohlon botrug 5100—6450 Cal. Dio Adsorptionsfiihigkeit fiir Bzl. botrug 
nicht iibor 34%. Dio MgCl2-Laugon lasson sich inohrfaoh vorwendon. (Chem. J . S er. B
J . nngow. Chem. [rusa.: Chimitschoaki Shurnal. Ssor. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5.
981—90. 1932. Leningrad.) SCHÓNFELD.

N. I. Nikitin und D. W. Prjałuchin, t]ber die Heizwdrme und Zusammenselzung 
der Ilolzkohlen. Dio Verwondbarkeit dor von N i k i t i n  (ygl. J . russ. physik.-ehem. 
Gos. [russ.: Shurnal rusakogo fisitschcsko-chimitschoskogo Oosehtschestwa] 48 [1916], 
60) vorgoschlagonen Formel fiir dio Borochnung dor Hoizwarmo dor Holzkohlen (Q — 
80,51 O 273,4 H) wurdo an einer Bciho yon Holzkohlen bestótigtj dio Abwoichungen 
betrugon nioht ttber ± 0 ,6% . (Chem. J . Ser. B. J .  angow. Chom. [ ru B S .: Chimitscheski 
Shurnal. Ssor. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 991—97.1932. Leningrad.) S c h ó n f e l d .

R. Fussteig, Neue Wcge des Ilydrtencrfahrens der Kohlenwasserstoffe. Allgcmcino 
Botrachtungon iiber dio Entw. dor Hydrieryerff. unter besondorer Bcriicksicntigung 
der von dor STA-NDARD OlL Co. auagearboiton Vorff. in Bayway u. Baton Rouge. 
(AUg. 01- u. Fett-Ztg. 30. 361—65..Juli 1933.) K. O. M ttLLER.

I. S. Diner und M. S. Nemzow, tJber die bei der katalylischen Hydrierung gebil- 
deten Garboide. Zur Orientiorung iibor dio Koksbldg. bei der Hydrierung yon Erdol- 
prodd. wiirdo dor Geh. der Katalysatoron an Carboiden durch Verbrennung im Ver- 
bronnungaofon ormittolt. Fostgostollt wurdo, daB Motalloxydkatalysatoren boi der 
Hydrierung weitgohend zu Motali reduziort worden. Dio Carboidbldg. liiflt sich nicht 
durch Vorbrennung dor organ. Substanz dea Katalysators im Tiegel bestimmen. Aus 
den Analyson folgt, daB mit Zunahmo des H2-Druokos dio Mongo der Carboido schnell 
abnimmt, dabei aber ihr H-Geh. zunimmt. Fiir dio Bldg. mchr gesatt. Carboido ist 
Temp.-Abnahme giinatig. Dio Carboido sind auch dor Dohydriertmg zugilnglich. (Chem. 
festen Bronnstoffo [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 3. 727—33. 1932.) S c h ó n f e l d .

Shingo And5, Katalytische Hydrierung von Phenolólen in Tieftemperaturteer. I. 
Eino von 170—300° sd. Fraktion von Phenolólen wurdo bei weohselnden Drueken, 
Hydrierungszeiten u. Tempp. ypn 380—490° iiber Nickeloxyd hydriert. Es yurden 
erhalten bis zu 14,2°/o gasfórmigo KW-stoffo u, Ole, deron spezif. Gowicht wie Mongo 
mit steigendem Druck, Temp. u. Rk.-Zeit abnahm. Dio Fraktion bis 170° — besto Aus
beuto 20,1% “  bestand aus 65% Aromaton. 33% gesatt. u. 2%  ungesatt. KVV-stoffen. 
Dio iiber 170° sd. Antcile bestanden Yorwiegend aus Phenolen. Eine emeuto Hydrierung 
der Fraktion 170—250° ergab ein 01, das 78,3% von 160—200° sd. Anteilo enthielt, u. 
hauptsachlich aus liydroaromat. Alkoholen bestand. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
36. 243 B—44 B. April 1933. Japan, Imp. Fuel Research Inst. [Orig.: engl.].) J .  S c h m i d t .

G. W. Jones und R. E. Kennedy, Entzundungsgrenzen von Nalurgasen, die 
prozentisch grofie Mengen an Kohlcnsdure und Stickstoff enthalten. Es werden dio Ent- 
zundungsgrenzen mit Luft mitgeteilt fiir CH4—N2, CH4—C02, C2H0—Na, C2H„—C02 
u. C,HS—X2. (Amer. Gas J . 139. Nr. 1. 13—15. 46. Ju li 1933. Pittsburgh, Buroau of 
Ślines Experiment Station.) J .  S c h m i d t .
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Lukas Waagen, Beme.rku.ngen iiber das Gasfeld von Oberlaa und das Erdol vom 
Steinberg bei Zistersdorf. Vf. erganzt die von S t e e i n t z  (vgl. C. 1933- I. 2894) an-
gcgcbenea Befunde u. besprioht an Hand noch anderer Bohryerss. die Aussichten der
Erdolbohrungen in Oaterreich. (AUg. osterr. Chemiker- u. Techniker-Ztg. 51. Nr. 14. 
Int. Bohr. 41. 165—67. 15/7- 1933.) K. O. M u l l e r .

V. C. Illing, Geologie des Er doli. Fortschrittsbericht an Hand der Literatur aus 
dom Jahre 1932. (J . Instn. Petrol. Technologists 19. 427—36. Juni 1933.) K. O. M i;, 

Oscar W eiss, Geophysik. Fortschrittsbericht iiber Methoden u. Instrumente, die 
wahrend der letzten 3 Jahre zur Erforschung der geolog. Bodenverhaltnisse angewendet 
wurden. Zahlreicho Literaturhinweise. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 437—47. 
Juni 1933.) K. O. M u l l e r .

N. Uschinski, Zum Ursprung des Erdóles. Hinwcis auf einige neue Veroffent- 
lichungen. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo]
11. Nr. 8/9. 99—100. 1932.) S c h ó n f e l d .

L. W. Rogers, Erdólproduktion. Fortschrittsbericht aus den letzten Jahren 
betreffend die verachicdenen Olfórdermothoden, Uberwachung der ólbrunnen, 01 u.

” r ' rennung u. Gasbehandlung. (J . Instn. Petrol. Technologists

A. C. Hartley, Transport und Lagerung. Fortschrittsbericht iiber Bau, Unter- 
haltung u. Bctrieb von Olleitungen, tiber Tankdampfer u. Transport von Naturgascn, 
sowio iiber die Lagerung, dio Olmessung in Tanks, die Feuerrerhinderung u. łeuer- 
bekampfung. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 479—97. Juni 1933.) K. O. My.

A. S. Welikowski und s. N. Pawiowa, Untersuchung des Sterlitamaky-Erdóles. 
Dio Erdijle sind gekennzeichnot durch geringe Viscositat, hohen Harzstoff-, S- u. Paraffin- 
geh. Das Ol unterscheidet sich seharf von den kaukas. u. Embaerdolen u. steht dem 
PERMschcn Ol nahe. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoo Chosjaistwo] 1932. 231—35. 
Moskau.) SCHÓNFELD.

Robert Harcus, Rolarybohren. Fortschrittsbericht iiber die Entw. der Bohr- 
genite u. der Bohrtechnik im Jahre 1932. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 448 
bis 455. Juni 1933.) K. O. M u l l e r .

Alexander Reid, Rotarybohrschlamm. Fortschrittsbericht iiber die Anwendung, 
Niitzlichkeit u. Eigg. yersehiedener wahrend des Jahres 1932 in den Handel gekommener 
kolloidaler Bohrschlamme. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 455—58. Juni
1933.) K. O. M u l l e r .

L. G. E. Bignell, Amorphes Eisenozyd eignet sich gut ais ein den Vorschriften 
cntsprechender Rotarybohrschlamm. Das von der Firma Geo. S. M e p h a m  u. Co., East 
St. Louis, hergestollte kolloidale Eisenoxyd „Colox“ entspricht allen Erfordernissen, 
die an einen Bohrsehlamm gestellt werden, i ł  zeichnet sich noch durch seine schmie- 
rendo Wrkg. aus, wodurch Bohrgestango, Yerrolirung geschont werden. Das Herst.- 
Verf. wird eingehend geschildert. (Oil Gas J . 32. Nr. 8. 42, 13/7. 1933.) K. O. Mii.

W. M. Nikolajew, Aąuagel und Grundlagen seiner Bereitung. Prakt. Angaben zur 
Bereitung der zur Befcstigung von Bohrwiinden in der Erdolindustrie verwendoten 
Aąuagolo aus Tonen. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 1932. 220 bis 
223.) S c h ó n f e l d .

N. I. Tsohernoshukow und S. E. Krein, Oxydation der Kohlenwasserstoffe der 
Schmierólfraktionen des Erdóles. Untersucht wurde der Oxydationsverlauf yon aromat. 
KW-stoffen, yon Naphthenen, von partiell hydrierten aromat. KW-stoffen, dereń Ge- 
mischen, von Olefinen, der EinfluB yon S- u’ N-Vorbb. Die Oxydation -n-urde mit 0 2 
oder Luft bei 15 a t ausgefiihrt. Von aromat. KW-stoffen wurde das Verh. von Diphenyl, 
Diphenyl- u. Triphenylmethan, Naphthalin, Anthracen u. Phenanthren, Propylbenzol, 
Mesitylen, Methylisopropylbenzol, p- u. o-Cymol, Nonylbenzol, Decylbenzol, a- u. fi-Methyl- 
naphthalin, 1,6-Dimethylnaphthalin, Propylnaphthalin, Acenaphthen gepriift. Die 
Analyse bestand in der Best. der SZ., VZ., der Harze usw. Nicht alkylsubstituierte 
aromat. KW-stoffe werden nur sehr schwer oder uberhaupt nicht oxydiert. Die Ggw. 
einer C-Ivetto zwisehen beidon Kernen (Diphenylmethan) erniedrigt die Oxydations- 
fcstigkcii des Mol. Diese wird weiter durch asymm. Struktur des KW-stoffs, Kompli- 
kation seiner Struktur, Ggw. von tert. C-Atomen herabgesetzt. Kondensationsrkk. (Bldg. 
von Harzcn) uberwiegen bei der Oxydation der genannten KW-stoffe die Bldg. von 
sauren Oxydationsprodd. Der Hąuptanteil der bei der Oxydation gebildeten Prodd. 
geht in die Form von Laetonen, Athern, Anhydriden usw. iiber, d. h. befindet sich in 
gebundenem Zustande.

K . O. M u l l e r .
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Boi der Osydation von Seitenketten enthaltenden aromat. KW-stoffen wurdo 
folgendes beobachtet: Aromaten m it Seitenketten sind viel weniger oxydations- 
bestandig, ais solche ohne Seitenketten. Die Osydation setzt in der Regel an der Seiten- 
kette ein, wahrend der Kern intakt bleibt. Mit der Zunahme der Anzahl der Seitcn- 
ketten erhoht sich auch das Oxydationsvermógen der KW-stoffe, ebenso mit der Lange 
der Seitenkette. Bei der Oxydation von aromat. KW-stoffen ohne oder mit kurzeń 
Seitenketten bilden sich vorwiegend Harze. Im MaBe der Zunahme der Seitenketten, 
insbesondere der langeren, sinkt dio Menge der Kondensationsprodd. u. steigt die Menge 
der sauren Oxydationsprodd. /?-Naphthalinderiw. sind oxydationsfahiger ais a-Deriw. 
Ggw. eines tert. C-Atoms im Mol. fordert den OsydationsprozeC. — Die aromat. KW- 
stoffe von Grosny-Paraffin-Erdol ergaben bei der Oxydation dic Hochstmenge an 
Kondensationsprodd. u. Mindestmenge an sauren Prodd. Dio aromat. Fraktionen aus 
Baku-Solardl liefern umgekehrt die Hochstmenge an sauren Oxydationsprodd. u. 
Mindestmenge an Harzen. Die Aromaten aus Grosny-paraffinfreiem Erdol nehmen 
eine Zwischenstellung ein. Die Aromaten aus Baku-Solarol diirften demnach die ara 
starksten entwickclten Seitenketten enthalten, an zweiter Stello wird in dieser Be- 
ziehung das paraffinfreie Erdol stehen, das paraffin. Erdól an letzter Stelle. (Petrol.- 
Ind. [russ.: Ncftjanoc Chosjaistwo] 1932. 242— 50.) SCHÓNFELD.

P . Smimow und S .B uks, Naphthensiiuren aus Grosny-Erdól. Zur Gewinnung der 
Naphthensauren wurdc paraffinfreies Erdóldestillat der D. 0,825—0,850 mit 8° Lauge 
behandelt, die Sauren mit H2S04 in Ereiheit gesetzt, aus der alkal.-alkoh. Lsg. das 
Unverseifbare ausgeschieden, die Naphthensauren in die Methylester umgewandelt u. 
fraktioniert. Folgendo Naphthensauren wurden isoliert u. naher untersucht: GwUnOv 
D .15, 0,9676; D.20̂  0,9642; D.202o 0,9646; Ivp.3 105°; n20 =  1,4520. Methylester, D.15'4 
0,9322; D.2°4 0,9274; D.s%  0,9288; Kp.3 9&-100°; n2° =  1,4365. — C^H ^O,: D.154
0,9715; D.2°4 0,9679; D.2°2‘0 0,9686; Kp.3 113°; n20 =  1,4590. Methylester, C10H19CO„- 
CH3; D.154 0,9372; D.2°4 0,9331; D.2°20 0,9336; Kp.3 100—105°; n20 =  1,4416. — 
C12Hn 0 2: D154 0,9763; D.2°, 0,9720; D.2I>20 0,9727; ICp.3 125°; n2« =  1,4660. Methyl
ester: D .154 0,9433; D.204 0,93 94; D.2°20 0,9401; Kp.3 105—110°; n2° 1,4465. — C13£f2102: 
D .“ 4 0,9793; D.2°4 0,9756; D.2°so 0,9763; Kp.3 135°; n2° =  4702. Methyl
ester: D .154 0,9495; D.2°4 0,9449; D.2°20 0,9455; Kp.3 117—122°; n2° =  1,4538. — 
CUHW0 2: D.2°20 0,9781; Kp.3 142°; n20 =  1,4750. Methylester: D .164 0,9491; D.2%
0,9453; D.2°20 0,9456; Kp.s 125—130°; n2° =  1,4578. — C15ff280 2: D.164 0,9804; D.2°4
0,9764; D.2°20 0,9770; Kp.3 149°; n2° =  1,4778. Methylester: D .154 0,9506; D.2°4 0,9471;
D.2°20 0,9478; Kp.3 135—145°; n2° =  1,4602. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aser- 
baidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 12. Nr. 11. 60—67. 1932.) S c h ó n f e l d .

Gustav Egloff und Badona L. Leyilison, Spalti-erfahren im Jahre 1932. An 
Hand der im letzten Jahre verSffentlichten Literatur wird ein eingehender Fortschritts- 
bericht iiber die Spaltrk., das Spalten in fl. Phase mit u. ohne Katalysatoren, das 
Spalten in Gaaphasc, das Spalten zusammen mit Oxydation, die Nebenprodd. bei 
der Spaltung u. iiber Spaltapparaturen (mit wirtschaftlichen Berechnungen) gegeben. 
(J. Instn. Petrol. Technologists 19. 504—28. Juni 1933.) K. O. M u l l e e .

H. P . A. Groll, Dampfphasenspaltung. Vf. untersucht die pyrogene Umwandlung 
yon gasformigen u. fl. KW-stoffen in Aromaten, sowie die Dampfphascnspaltung von 
Gasol bei Atmospharendruck iiber weites Temp.- u. Durchsatzbereich. Von allen gas
formigen KW-stoffen gibt Propylen die hochste Ausbeute an Aromaten. t)ber- 
raschendc RegelmaCigkeit wurde bei der Pyrolyse alle KW-stoffe gefunden. Vf. glaubt, 
daC diese RegelmaCigkeiten wichtige Daten fiir die Theorie der Spaltung ergeben, 
besonders was die Bldg. von Aromaten bei Tempp. um 800° betrifft, dereń Bldgs.- 
Mechanismus einfacher zu sein scheint, ais die Tieftemp.-Spaltung. Bei allen Tempp. 
wurde gefunden, daB dic „Entmethanisierung" iiber dic Dehydrierung hinausgeht, 
Torausgesetzt, daB die C-Bldg. (RuB) yerhindert wird. Die N atur u. Ausbeuten der 
gebildeten Prodd. sind Funktionen der Temp. u. der Durchsatzgeschwindigkeit. Vf. 
fand, daB diese beiden Variablen durch eine einfache Funition iiber ein verhiiltnis- 
maBig weites Gebiet verbunden sind. E r gibt eine Methode an, bei der der Durchsatz 
bei einem wirtschaftlichen Dampfphasenspaltverf. betrachtlich vermehrt werden 
kann. Betreffs Patentliteratur stellt Vf. fest, daB die meisten Verff. gewisse spezif. 
Kennzeichen besitzen, von denen aber viele zweifelhafter Natur sind. Vf. yersucht die 
hieraus entstandenen Vorurteile zu zerstreuen, indem er die naturlichen .Moglichkeiten 
jeglichen Dampfphasenspaltverf. zeigt u. vorauszusagen Versucht, welche Ergebnisse 
durch die Yeranderung der Betriebsbedingungen einer gegebenen Anlage erzielt werden
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konnen. Eingehend bespricht Vf. daher seine Yersuchsapparatur, dio Temp.-Messungen 
u. die Moglichkeit von Dampfzusatz, um die C-Abscheidung zu verhindern. Die ge- 
naue Arbeitsweise bei Veranderung aller Vers.-Komponenten wird gesehildert u. die 
Vers.-Resultate tabellar. u. diagrammaBig wiedergegeben. Die chem. u. physikal. 
Konstanten der Spaltprodd. u. Umwandlungsprodd., sowie alle bei dem Verf. erhaltenen 
Prodd. sind angegeben. (Literaturzusammenstellung.) (Ind. Engng. Chem. 25. 784 
bis 798. Juli 1933.) K. O. M u l l e r .

W. J. Wilson, RaJJination. ZusammengefaBte Eortschrittsberichto (Literatur). 
(J. Instn. Potroi. Tochnologists 19. 497—503. Juni 1933.) K. O. M u l l e r .

N. Nowikow-Wakulenko, Saureraffination von Mascliinen- und Zylinderdlen aus 
schwerem Balaćhanycrddl nach Vorbehanddn mit Alkalilauge. Vergleichende Verss. 
iiber die Wrkg. der „umgekehrten“ Raffination u. der n. Behandlung mit Siiure u. 
Lauge. Ersteres Verf. bietet Vorteile in bezug auf Aschengeh. u. Naphthensauregeh. 
im Raffinat. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoo neftjanoe Chos- 
jaistwo] 12. Nr. 11. B8—60. 1932.) Sc h o n f e l d .

G. L. Matheson und L. W. T. Cummings, Dampfdruck von niedrig siedenden 
Paraffin-Kohlenwasserstoffen in Waschólen. Vff. haben eine neue Apparatur zur Best. 
des stat. Gleichgewichtes von Dampf-Fl. entwickelt. Sie bestimmen darin die Dampf- 
drucke yon 5 niedrig siedonden Paraffin-KW-stoffen (n-Butan, n-Pentan, Isopentan, 
n-Hexan u. n-Heptan) in verschiedensten Konzz. in Waschólen (aus Midcontinent 
Rohol). Alle gepriiften KW-stoffo zeigten starkę Abweichungen vom RAOULTschen 
Gesetz. Dio Druckabweichung der n-Paraffine, ausgedruckt in Prozenten der nach 
dem RAOULTschen Gesetz orrechneten Werte, wurdo von den Vff. ungefahr in der
selben GróBenordnung gefunden bei gegebener Molekularkonz. u. Temp. Abbildung 
mit genauer Bcschreibung u. Arbeitsweise der Apparatur im Original, ebenso Herst. - 
Verff. der Paraffin-KW-stoffe. Vergleichsverss. sind in Diagrammen wiedergegeben. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 723—25. Juli 1933. Cambridge, Mass., Inst. of Techno
logy.) K. O. M u l l e r .

W. K. Lewis und c .  D. Lukę, Dampf-FliissigkeilgleichgewicMe vcm Kohlenwasser- 
stoffen bei hohen Drucken. In Eortsetzung der Unterss. (vgl. C. 1931. II. 2842. 1932.
II. 3813) stellen Vff. in geringen Einzelheiten korrigierte Kurven fur den Korrektur- 
faktor f i  fur Gasgesetze, anwendbar fiir KW-stoffe mit mehr ais 3 C-Atomen, auf. Ent- 
sprechende Korrekturen wurden auch fur die yerallgemeinerte Fliichtigkeitsskala aus- 
gefiihrt. Vorlaufige experimentelle Daten iiber die Verdampfbarkeit yon Bzl. in N2 
bei hohen Drucken sind angefiihrt u. zwar sollen die yersuchswoiso angegebenen Rcsultato 
uber die Verdampfung ein Jlittel darstellen zur Schatzung der Yerdampfbarkeit von 
hochsiedenden KW-stoffen bei hohen Drucken. Der Korrekturfaktor fiir die innere 
Energie der KW-stoff-Dampfe bei niedrigem Dampfyolumen wurde durch graph. Inte- 
grierung aus den Isomeren dieser KW-stoffe, fiir die entsprechende Daten erreichbar 
waren, bestimmt. Die yerbleibende Korrektur scheint relatiy unabhangig von der 
Temp. zu sein, wenigstens iiber betrachtliche Temp.-Intervalle. Weiterhin stellen Vff. 
fest, daB die Unterschiede in der Korrektur fur die KW-stoffe mit mehr ais 3C-Atomen 
wahrscheinlich gering bei den entsprechenden Bedingungen sind. Rechner. Ablei- 
tungen u. Diagramme im Original. (Ind. Engng. Chem. 25. 725—27. Juli 1933. Cam
bridge, Mass. Inst. of Techno!.) K. O. M u l l e r .

C. O. Tongberg und P. Johnston, Dampf-Fliissigkeitsgleichgewichtc fiir n-Hexan- 
Benzolmischungen. In  einer friiheren Arbeit (vgl. C. 1932. II. 2769) fanden Yff., daB 
es nach langer Dest. in sehr wirkungsyollen Praktionierkolonnen unmoglich war, ein 
n-Hexan mit weniger ais 2,5% Bzl. zu erhalten. Zur Unters. dieses abnormen Verh. 
bestimmten Vff. die Gleichgewichtsdaten fur Mischungen yon n-Hexan und Bzl. 
Reines n-Hexan wurde aus Erdól durch Dest. in einer schmalen, hohen Kolonno 
erhalten, das in dem DestiUat yerbliebene Bzl. wurde durch Nitrierung entfernt. 
Auch wurde es erhalten aus einer Mischung von n-Hexan u. Bzl. durch Dest. mit 
tert. Butylalkohol. Entgegen den Angaben der Literatur stellen Vff. fest, daB 
n-Hexan u. Bzl. kein konstantes Siedegemisch bilden, daB aber eino Anreicherung 
des Dampfes prakt. bei einer Konz. unterhalb 3,5 Mol.-% Bzl. aufhort. Siede- 
kurven, Diagrammo mit Vers.-Resultaten sowie genaue Arbeitsweise im Original. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 733—35. Juli 1933. Pennsylvania State College.) K. O. Mu.

G. R. Wamstein, Die StabiliUit der Mineralole. Es wurdo eine Anzahl yon russ. 
Motorolen auf ihre Stabilitat nach S l i g h  (Physic. Bureau of Standards, Washington) 
gepriift. Die Methode ist den Yerff. yon IlACKFORD u . von M i c h ie  iiberlegen. Die



1818 B r e n n s t o f f e . E r d Ol , Min e r a l Ol e . 1933. II.

Methoden eignen sich jedoch nur zur relatiyen Bewortung der Olstabilitilt. Um sich 
ein Bild aueh iiber dio wahre Stabilitiit machen zu kónnen, miissen dio Ergebnisso 
dor Priifung nach S l i g h  aueh m it den prakt. Erfahrungon des Verh. des Oles im Motor 
in Verb. gebraeht werden. Boi gloichcm Rohstoff u. gleichen Aufarbeitungsmethoden 
sind lcichto Handelsólo (Spindolól, Mascliinonól) stabiler, ais schwere Mincralóle 
(Zylinderól, Autoól). Stabilsto Olo erhalt man aus Erdól m it Paraffinbasis. Lauge- 
Siiuro-Kontaktreinigung liefert dio stabilston Ole. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: 
Asorbaidshanskoo noftjanoo Chosjaistwo] 12. Nr. 11. 45—57. 1932.) SCHONFELD.

P. M. Robinson, Schwere RilcksUinde sind die Trtiger der schmierenden Ver- 
bindungen ton Motorolen. Vf. botrachtet dio t)berlcgenheit dor Riickstand-bright 
stocks gegeniiber don ubrigen Ausgangsstoffen fiir Motorenólo vom techn. Standpunkt 
aus. Er ontwickolt eino Theorio iibor polaro Verbb. in dieson Schmiermitteln u. iiber 
Affinitaten der Ole zu don Oborfliichen der Lagerwandungen. (Nat. Petrol. Nows 25. 
Nr. 27. 29—32. 5/7. 1933.) K . O. Mu l ler .

Ellis C. Pattee, Die Raffination von gebrauchten Automobilschmicrolen, Vf. fiihrto 
Raffinationsverss. (Saure-Erdo, Silure-Lauge, AlCl3-Erde in yerschiedenon Mengen- 
yorhaltnissen) durch u. findot, daB man aus Kurbolkastenólen wieder Schinicróle her- 
stollen kann, dio don Ursprungsólen yom Standpunkt dor chem.. Stabilitiit iiberlegen, 
mindestons abor gloichwertig sind. Durch dio angewandten Raffinationsvcrff. stellt 
Vf. auoh fest, daB dio unstabfien Vorbb, aus den, Ursprungsólen entfomt werden kónnen. 
Durch Best. der Jodzahl in don Olen vor u. nach dem Gebrauch im Motor, stellt Vf. 
dio Anwesonheit dieser unstabilen Verbb. fest. Um die yersehiedenen Typeneigg. 
der oinzolnen Schmierólo richtig klassieren zu kónnen, sind nach Ansicht des Vfs. 
noch weitero grundlegondo Konntnisse iiber den Mechanismus der Schmierung u. die 
Trager der schmierenden Bestandtoilo notwendig. (Nat, Potroi. News 25. Nr. 28, 
29—31. 12/7. 1933.) K. O. M u l l e r .

— , Einige Hinweise iiber „Oeblasene Schmierólc." Verff. zur Horst. von geblasenen 
Schmierólen. Zum Eindickon gelangon hauptsachtlich fotto Pflanzenólo (Riiból, 
Baumwollsaatol, Oliyenól u. Holzól). Dio Jodzahl der Ausgangsólo faljt. nach dem 
Blason fast auf den halbon Wert, so daB aus dem ursprunglieh „halbtrockńonden“ 01 
nach dom Blaaen ein nicht mehr trocknendes 01, das sich also dann fiir Schmierzwecke 
cignet, entsteht. Aueh tier, Olo (Klauen- u. Knochonólo, sowio Wal- u. Robbentrane) 
worden allein oder in Mischung mit pflanzlichen Olen goblasen u. geben hello Schmier-- 
ólo. Tabellar. sind Verss. angegeben, aus denen boi steigendor Zeitdauer zur Erreichung 
der Blastcmp. von 110° dio Viscositatssteigerung, Erhohung der S.Z. (ais Olsaure be- 
rechnot), dio Zunahme dor Dichto u. die Abnahmo der Jodzahl der Fortigprodd. 
zu orsehen ist. Ein Zusatz von geblasenen Olen zu Mineralólen erhóht die Schmier- 
fahigkeit. aber aueh dio Emulsionsfahigkeit, was bei Sattdampfzylinderólen, besonders 
bei Schiffsmasohinenólen yon groBer Bedeutung sein kann. (Allg. 01- u. Eett-Ztg.
30. 365—G7. Juli 1933.) K. O. Mu l l e r .

I, M. Eligerman, Zur Bestimmung der Zusammensetzung ton Benzinen. Er- 
fahrungen bei der Best. der Zus. von stright run-Benzin nach der Anilinpunktmethode 
u. von Crackbenzin nach M o o r e  u. H o b s o n  u. S s a c h a n o w  u. T i l i t s c h e j e w .  
(Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.; Asorbaidshanskoo neftjanoo Chosjaistwo] 11, Nr. 8/9, 
59—66. 1932.) S c h o n f e l d .

M. D. Tilitschejew und M. P. Massina, Mełhoden zur Untersuchung der Zu- 
samincTisetzung ton Crackbenzin. Die yorgeschlagene Methode der Best. der ungesatt. 
u. aromat. KW-stoffe in Crackbenzin beruht auf der gemeinsamen Best. beider ICW- 
stoffgruppen durch Sulfonieruug u. Ermittlung der Aromaten nach Entfernen der 
Olefine durch Bromieren mit nachfolgender Dest. Die Olefine werden aus der Differenz 
berechnet, Genauigkeit 1%. Bei gleicher Ausbeuto an Crackbenzin andert sich sein 
Goh. an Aromaten nicht bei Anderung der Temp., wohl aber etwas der Geh. an Olefinen 
u. Naphthenen. Mit der Zunahme der Spalttiefe reiehert sich das Bzn. mit Aromaten 
u. Naphthenen an. Wird aber keine Trennung der Benzine der ersten, zweiten usw. 
Crackung yorgenommen, so beeinfluBt die Erhóhung seiner Ausbeute nur wenig die 
chem. Zus. Cracken reiner paraffin. KW-stoffe liefert ein Bzn. m it hohem Geh. an 
Naphthenen, bei fast vólliger Abwesenheit yon Aromaten. Der Geh. an Aromaten 
nimmt m it dem Kp. der Fraktion stark  zu. Eine Ausnahme bildet nur das durch Cracken 
yon Paraffin erhaltene Bzn., das in samtlichen Fraktionen einen gleich niedrigen Geh. 
an Aromaten aufweist. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 1932. 161—69. 
Moskau.) S c h o n f e l d .
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Rudolf Adler, Bochum, Yerfahren zur Beeinflussung des Brennvorganges ton  
Kohle und anderen Materialien, insbesondere solcher von Staub- und Oasjorm und Ol, 
dad. gek., daB dor Brennstoff in elektr. aufgeladenem Zustand der Verbrennung zu- 
gefuhrt wird. — Der Brennstoff u. die Verbrennungsluft kónnen gleichpolig oder ver- 
schiedenpolig aufgeladen werden. Dadurch sollen dio naturlichen Brenneigg., dio 
Flammenlange u. Flammenform weitgehend yerandert werden. (D. R. P. 581 360 
KI. 241 vom 29/1. 1932, ausg. 26/7. 1933.) D e r s i n .

Vesuvio Feuerungsbau G. m. b. H., Julius Ehemann und Ernst Eisennann, 
Miinchen, Yerfahren zum Vortrocknen des Brennsloffes fiir Feuerungen, insbesondere 
Miillofen, wobei der Brennstoff auf dem Wege yom Beschickungstrichter zum Rost 
im Heizgasstrom mehrmals zcrteilt u. gewendet wird, dad, gek., daB ncbenher ein 
stufenweiscs Aussieben der feinen Brenristoffteilo yorgenommen wird, zum Zwecko, 
eine glcichmaBige Vortrocknung aller Brennstoffe zu crzielen, (Schwz. P. 160 384 
vom 19/1. 1932, ausg. 1/5. 1933.) D e r s i n .

Harald Nielsen und William Gosselin Trower, London, Tieftemperaturschwel- 
rerfahren fu r  Steinkohle, dio in einem Drehrohrofen der Einw, der fiihlbaren Wanno 
eines ihr entgegen gefubrten Spiilgases unterworfen wird, das die Sehweldampfe auf- 
nimmt u. mit sich abfiihrt, dad. gek., daB pro Kilogramm Steinkohle eine Spiilgasmengo 
von 1,6 cbm angewandt wird. — Man kann dem Spiilgas auch Sauerstoff zusetzen. 
Das Verf. soli eino Hochstausbeute an hochwertigen Schmierólen ergeben. Man arbeitet 
bei Tempp. zwischen 180 u. 550°. (D. R. P. 580 978 Id. lOa vom 6/9, 1927, ausg. 
19/7. 1933. E. Prior. 21/2. 1927.) D e r s i n .

Gustav Hilger, Glciwitz, O.-S., Verfahren zum Verdichten der Kohle innerhalb 
der Verkokungskammern von Koksófen, bei denen das EinfiiUen des Brennstoffes durch 
an der Kammerdocko angebrachte Fiillóffnungen erfolgt, dad. gek., daB nach erfolgter 
Beschickung der Besatz, der von den Kammerwandungen u. yon dem auf der Ober- 
flache des yerdichteten oder unyerdichteten Besatzes ruhenden bokannten Bolastungs- 
organ eingeschlossen ist, eine Yerdichtung odor eino zusatzliche Verdichtung dadurch 
erfahrt, daB durch geeignete Offnungen des gleichzeitig ais Sicherungsorgan gegen 
eine libermaBigo Beanspruchung der Kammerwande dienenden Belastungsorgans 
stangenartige, am unteren Ende zugespitzte oder keilformig gestaltete Verdichtungs- 
korper beliebigen Querschnitts hauptsachlich in yertikaler Richtung ein oder mehr
mals in den Besatz eingefuhrt werden. (D. R. P. 581145 KI. lOa vom 12/3. 1930, 
ausg. 21/7. 1933.) D e r s i n .

Shell Development Comp., iibert. von: Franklin A. Bent, Califomien, Yer
fahren zum Entfemen von Slickoxyden aus Oasen. Zur Beseitigung von Stickoxyden 
aus Gasgemischen, z. B. aus Kokereigasen, wird dic reduzierendo Wrkg. von Chromo- 
salzen benutzt. Das Gasgemisch wird in iiblicher Weise yorgereinigt u. dann m it einer 
z. B. 5% neutralen CrSOj-Lsg. behandelt, zweckmaBig bei Temp. zwischen 0 u. 25°. 
Ais Losungsm. fiir die Cr-Salzo konnen auBer W. aueh andere anorgan. oder organ. Fil. 
benutzt werden. Eine Oxydation liiBt sich durch Luftabschlufi der Waschturme oder 
durch Uberschichten der Lsg. mit Lg., schweren Erdolen u. dgl. yermeiden. (A .P . 
1 888 547 yom 14/5. 1931, ausg. 22/11. 1932.) H o r n .

Victor Fischer, Berlin-Johannisthal, Verflussigung und Zerlegung von Koksofengas 
zwecks Gewinnung eines Gemisches von Wasserstoff und Stickstoff gemaB Dr R. P. 567 894,
1. dad. gek., daB das abzukuhlendo Koksofongas ohno Zwischonschaltung eines Yer- 
dampfers nur durch einen Gegenstromkiihler geleitet wird, so daB seino Verkiihlung 
bis zur Verfliissigung des Methans gebracht wird, das vor dem E intritt des Koksofen- 
gases in die Trennungssaule in einen Abscheider geleitet wird. — 2. dad. gek., daB dureh 
einen Gegenstromkiihler Koksofengas, ein Nj-Hj-Gemiscb u. ein CO-N2-Gemisch geht, 
durch einen anderen Gegenstromkuhler N2 u. ein CO-CHr Gemisch. — 6 weitere An- 
spruche. (D. R. P. 580 421 KI. 12i yom 7/11.1928, ausg. 10/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 
567 894; C. 1933. I. 1714.) Drf.WS.

Institution of Gas Engineers, Westminster, und Arthur Key, Westminster, 
Oewinnung von Ammoniak aus Kohlengasen o. dgl. In  einem Teil des Gases wird eine 
erhóhte NH3-Konz. heryorgerufen. Das in diesem Teilstrom enthaltene NH3 wird 
sodann in fester Form ais NH4HC03 oder NH4C1 abgeschieden. — Weitere Ausfuhrungs- 
formen des Verf. werden beschrieben. (E-P. 393678 vom 24/12. 1931, ausg. 6/7.
1933.) D r e w s .

Braunkohlen- und Brikett-Industrie Akt.-Ges. — Bubiag —, Berlin, yer
fahren zur katalytischen Behandlung von Entgasungsprodukten fester Brennstoffe jeder
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Art, dad. gek., daB dio bei der Entgasung nach dem Gleiehstromyerf. entstehenden 
Gase u. Dilmpfe getrennt von dem im Unterteil des gleiehen EntgasungsgefaBes er- 
zeugten Wassergas abgesaugt u. unmittelbar ansehlieBend in bekannter Weise einer 
katalyt. Behandlung unterworfen werden. — Ein Teil des getrennt aus dem Entgasunga- 
gefiLB abgeleiteten Wassergases soli nach seiner Reinigung von S  zusammen mit den 
zu hydrierenden Stoffen iiber die Katalysatoren geleitet worden. (D. R. P. 579650

VergasuE_ . Verfahren zur Erzeugung von carburiertem,
Dojypelgas oder Wassergas nach Oo. P. 126352, dad. gek., daB das Einblasen de3 
Carburiermittels in dio fiir dio Vercrackung desselben bestimmtcBrennstoffsaule anstatt 
mittels eines Wassergasatrotrica mittels eines anderen, genugend heizkriiftigen Gases, 
wie Doppelgas, Kohlendcstillationsgas o. dgl., erfolgt. (Oe. P. 133 916 vom 15/3. 1932, 
ausg. 26/6. 1933. Zus. zu Oe. P. 126 352; C. 1932. I. 2797.) D e r s in .

Clarence P. Bymes, Trustee, iibort. von: Joseph Hidy James, Pittsburgh,
Pcnnsylv., Aufarbeitung des Jleaktionsgcmisches von teilweise oxydierten Kohlenwasser- 
stoffen, welehes wosentliche Mengen aliphat. Sauren enthalt. Zunachst werden die 
niedermolokularen aliphat. Verbb. bis zu Tempp., bei denen noch keine Zers. der 
schweroren aliphat. Verbb. ointritt, abdest. Dio schworeron Prodd. werden teilweise 
geeraekt u. in loichtcro Fraktionen zerlegt. Aus der Fraktion der leichter sd. Anteile
werden dio leichtcn Motorbrennstoffe herausdest. Z. B. wird das Gemiseh bis zu 330°
dest. Der Riiekstand enthalt 60—90% verseifbaro Anteile. Diese werden in Form 
von Kalksoifen abgetronnt, gewasehen u. von den unverseifbaren Anteilen befreit u. 
durch Mineralsauron zers. Dio dabei erhaltenen Sauren werden in der Seifenfabrikation 
yerwendet. Der Riiekstand ais solohor dient auch ais oxydationshinderndes Mittel 
in der Kautschukfabrikation oder ais Flotationsmittel. (A. P. 1 912 484 vom 8/2.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Gaus,
Heidelberg), Verfahren zur Verbesserung von Brennstoffen und Treibmitteln gemaB
D. R. P. 448620, dad. gek., daB dem Bzn. neben Eisencarbonyl noch das Klopfen ver- 
hinderndo 1. eauerstoff- oder stickstoffhaltigo organ. Vorbb. zugesetzt werden, mit 
Ausnahmo solcher sauerstoff- oder stickstoffhaltigen Verbb., weleho gleichzeitig Halogen 
enthalten. — Man venvendet z. B. ais Zusatze Anilin, Toluidin, alkylierte organ. Aminę, 
Methanol u. andere Alkohole, Aceton u. andere Ketone, Acetaldehyd, Benzaldehyd, 
Chinon u. dgl. in Mengen von 1—10%. (D. R. P. 508 917 KI. 23b yom 9/5. 1925, 
ausg. 17/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 448 620; C. 1927. II. 2139.) D e r s in .

John A. Gordon, Missouri, Filter. Das Filter, das insbesondere zur Reinigung 
von Luft fiir die Vergaser von Verbrennungsmotoren bestimmt ist, besitzt ais Filter- 
schicht zwei Lagen von Haarfilz, zwischen denen ein engmaschiges Drahtnetz liegt. 
Die Zylinderform wird durch auBen u. innen um dio Filterschicht gelegto weitmasehige 
Drahtnetze gehalten. (A. P. 1 892 210 vom 20/5. 1930, ausg. 27/12. 1932.) H o rn .

Gulf Reiining Co., iibert. von: Clarence J. Livingstone und Samuel P. Marley, 
Pittsburgh, Pennsylv., Entfcmung der Koksansdtze in Verbrennungskraftmaschinen durch 
Auftragen einer verd. Pyroxylinlsg., die mit einem Losungsm. hergestellt ist, das die 
teerigen Bindestoffe der Koksansatzo zu erwoichen vermag. Nachher wird eine konzen- 
triertero Pyroxylinlsg. aufgebracht, die schneller trocknet. Der Film u. der Ansatz 
werden dann abgekratzt. Event. wird der Film yorher durch Hitze zerstort u. dann ab- 
gekratzt. (A. P. 1909 200 vom 14/7. 1930, ausg. 16/5. 1933.) M. F. M u l l e r .

Henry August Albers, Springficld Gardens, N. Y., Verfahren zum Entfemen 
der Koksansdtze in 7 erbrennungskraftmaschinen. Dem Betriebsstoff wird ein Gemiseh 
je einer etwa l% ig. Lsg. von Schwefel u. gelbcm Phosphor in Mineralol zugesetzt. 
(A. P. 1913 970 vom 16/8. 1927, ausg. 13/6. 1933.) M. F. M u l l e r .

Sighert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Verarbeitung von Rolierdólen 
auf Sclimierole, bei welchem das Roherdól yerdampft u. fraktioniert kondensiert wird, 
dio erhaltenen mittleren Fraktionen einer Spaltung im Metallbad untenvorfen u. dio 
Spaltprodd. in gleicher Weise wie dio Roherdoldampfe fraktioniert kondensiert u. 
weiterverarbeitet werden, dad. gek., daB die hoher sd. Ablaufo aus den einzelnen 
Fraktioniorkolonnen, u. zwar sowohl aus denen, in welchen die Roholdampfe, ais auch 
aus denen, in welchen die Spaltprodd. kondensiert werden, unmittelbar, also in noch 
warmem Zustand, miteinander zu handelsfahigen Schmierolen vermischt werden. —r 
Dadureh soli dio nachherige Erwiirmung des Oles yermieden u. eine gute Durchmischung 
erreicht werden. (D. R. P. 579 417 KI. 23b yom 16/2. 1930, ausg. 26/6. 1933.) D e r s .

KI. 12o yom DERSINi

1927, ausg. 6/6. 1933.) M. F. M u l l e r .
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Standard Oil Development Co., Delaware, ubert. von: Garland H. B. Davis,
Baton Rouge, Louisiana, Herstellung ton Schmierólen. KW-stoffolo werden mit einer 
geringen Menge, etwa l° /0 hochmolekularer, kolioidaler Stoffe, insbesondere oxydierten 
Waehses versetzt. (A. P. 1917875 vom 17/5. 1929, ausg. 11/7. 1933.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Schmierólen. 
Ungesatt. 0 2-freie Umwandlungaprodd. fetter Ole werden fiir sich oder zusammen 
mit anderen Stoffen, wie aromat. KW-stoffen u. Olcfinen, in Ggw. von Katalysatoren 
polymerisiert oder kondensiert. (F. P. 746279 vom 24/11. 1932, ausg. 26/5. 1933.
D. Prior. 3/12. 1931.) RICHTER.

Arthur H. Ballard, ubert. yon: Victor R. Abrarns, Brunswick, Georgia, Her
stellung 8chwefelhaltiger Schmiermittelgele. Gelbildende Stoffe, wie Starkę, Leim, Dextrin 
oder Casein, werden m it W. gegebenenfalls unter Zusatz von Alkali bis zum Sieden 
erhitzt u. mit fein gepulvertem S yermischt. (A. P. 1913 299 vom 5/4. 1932, ausg. 
6/6. 1933.) R i c h t e r .

Arthur H. Ballard, ubert. von: Victor R. Abrarns, Brunswick, Georgia, Her
stellung schwefelhaltiger Schmiermittel. Mineralól wird unter Zusatz von Seifc oder 
seifenbildenden Stoffen erhitzt u. mit fein gepulvertem S yermischt. (A. P. 1913 300
vom 26/11. 1932, ausg. 6/6. 1933.) R i c h t e r .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Pro- 
ducten, Gouda, Wegebaustoff. Das Steinmaterial wird mit einer bituminosen Emulsion 
yermischt, wobei man crsteres mit einem, die Haftung zwisehen Stein u. Bitumen 
fórdemden Stoff behandelt. So wird das Steinmaterial vor dem Mischen mit der 
bituminosen Emulsion mit geschm. Bitumen allein oder in Ggw. von die Viscositat 
des Bitumens yermindemden Verdunnungsmitteln behandelt. (Dan. P. 44 663 vom 
13/11. 1929, ausg. 5/10. 1931. Holi. Prior. 4/2. 1929.) D r e w s .

Soc. d’fitudes Chimiques pour l ’Industrie, Genf, Herstellung eines Wegebau- 
stoffes mit Hilfe von bekannten Emulgierungs- u. Plastifizierungsmitteln, dad. gek., 
daB man zu der auf ca. 80° erwarmten geschm. M., die aus einer Mischung yon Pech 
u. anderen bituminosen Stoffen mit Emulgierungs- u. Plastifizierungsmitteln besteht, 
zu einem gegebenen Zeitpunkt yariable Mengen von fein yerteilten Stoffen, wio z. B. 
Sand, Ton, Schlacken oder Steinarten, besonders Asphaltsteino oder Mischungen 
davon, die zur Verfestigung des Baustoffes dienen, zugibt u. danach die erhaltene 
Mischung kurz vor der Verwendung durch Erwarmen u. Zusatz yon W. in eine Emulsion 
uberfiihrt. — Dio so erhaltene M., in der die einverleibten minerał. Stoffe suspendiert 
sind, wird auf die zu belegende Flachę gebracht. (N. P. 49 573 yom 19/7. 1927, ausg. 
2/11. 1931.) _________________  D r e w s .

[russ.] G. S. Petroff, A. I .  D anilow itsch u n d  A. J . Rabinow itsch, Dio E n tw ick lung  der Oxy- 
dationsm ethoden  y o n  E rd o l u. M ineralólen u. dio tech n . V erw ondung d er e rhaltenen  
P rod u k tu . L en in g rad : G osch im tech isdat 1933. (100 S.) R b l. 2.50.

[russ.] E rdolyorkom m en des U ral-Em ba-B ezirks. L en ingrad-M oskau: W iss.-Techn. E rdol- 
Verlag 1933. (169 S.) R b l. 12.40.

XX. SchieC- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
A. Labat und E. Dufilho, Die Arsine, Kampfgase. Ihre Darst. u. Eigg. Zum 

Nachweis in der Luft wird folgendes Verf. empfohlen: Auffangen der Arsine mittels 
wasserfreiem Na2SO., oder mittels Gasmasko mit Spezialpapiereinsatz nach B aU D O U  
(Einzelhciten im Original); nach beendeter Aspiration das NasS04 oder das B a u d o u -  
Papier in einen Kolben bringen, in den 20 ccm verd. H2S04, 2 g Zn-Kórner u. 2 Tropfen 
CuS04-Lsg. (4°/o) (alles As-frei) gefiillt wurden, den Kolben mit einem seitlich ein- 
gekerbten Korkstopfen schlieflen, an dessen unterer Flachę mit D e n ig Ż s  Ileagens 
(C. 1932. I. 1272) getrankte Filtrierpapierstreifen so befestigt sind, daB sie der FI. 
nieht naher ais 4 cm kommen. Bei Ggw. yon As-Verbb. in der aspirierten Luft wird 
das Rcagenspapier in 10 Minuten gelb, in weiteren 10 Minuten braun. (Buli. Trav. 
Soc. Pharmac., Bordeaux 71. 113—19. 1933.) D e g n e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Sprengstoffen. Man 
erhalt Ammoniumnitratdynamito, dereń Anwendung in Kohlenbergwerken zulassig ist, 
da durch ihre Sprengung dio Kohle nicht in kleine Stucke zerschmettert wird, sondem 
in relatiy grofien Stucken anfallt, wenn man Schmelzcn von eutekt. Gemisehen des
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N H iN 03 u. NaN03 m it NaCl oder N H tCl u./oder einem krystallwasserhaltigen Salz 
wie Mg[NOa)« +  6 H20  gegebenenfalls in Ggw. von etwas W., dui-ćh organ. Stoffe 
von groBer Oberflache, wie Ilolzmehl, Bagassemark u. dgl. zusammen mit Nitroglycerin 
aufsaugen laBt. Der F. des Salzgemisches muB zwischen 100 u. 115° liegen. — Ein 
solcher Sprengstoff besteht ź. B. aus 12% Nitroglycerin, 66,7% NH4N 03, 1,8% NH4C1, 
6,6% NaN03, 0,9% Mg(N03)3 +  6 H20  u. 12% Holzbrei, wahrend ein yerwendbares 
Salzgemiseh vom F. 112,6° fiir sich z. B. aus 75,8% NH4N 03, 5,2% NH4C1 u. 19% 
NaN03 bcstehen kann. (E. P. 391196 vom 21/10. 1913, ausg. 18/5. 1933.) E b en .

Wilhelm Eschbach und Walter Friederich, Troisdorf b. Koln, Verfahren zur 
Herstellung von Prepkbrpern aus Sprengstoff en, dad. gek., daB ais Phlegmatisierungs- 
massen an sich bekannto Gelatinen aus Nitroglycerin, Nitroglykol, Nitroisobutylglycerin- 
nitrat u. ahnliche Stoffe u. einer niedrigyiscosen Nitrocellulose yerwendet werden. 
ZweckmaBig werden der Gelatine zur Erhóhung der Klebkraft u. der Stabilitat Campher, 
Zentralit u.- andere Weichmachungsmittel zugesetzt. Es werden Nitrocellulosen ver- 
wandt, die sich in Acetat, A.-A. u, a. m it besonders niedriger Viscositat l&sen. Diese 
geben auch mit Nitroglycerin niedrigyiscose Lsgg. Die erhaltenen Gelatinen besitzen 
hohes Klebyerfnogen. Man erhalt schon m it ProBdrucken von 600—800 a t die maximal 
erreichbare D. So hergestellte PreBkórper haben gróBere Sprengkraft ais mit inerten 
Bindemitteln hergostellte PreBkórper u. sind handhabungssicherer ais Sprengkorper 
aus Nitropentaerythrit u. Nitroglycerin allein, Sie eignen sich zur Fiillung von Oranaten, 
Minen usw. u. fiir sonstige Sprengzwecke. — Z. B. werden 10 Teile Nitroglycerin,
6 Teile Kollodiumwolle (Viscositat der aceton. Lsg. 3,6 gegen W. =  1) u. 2 Teile Centralit 
bei 30—35° yermengt. In  10 Teile dieser Gelatińe werden 90 Teile Nitropentaerythrit 
eingearbeitet. Die erhaltene M. wird bei 800 a t in geeignete Matrizen geproBt. D. 1,68.
D. bei einem Druck von 2500 =  1,69. (D. R. P. 579136 KI. 78 c vom 17/4. 1929, 
ausg. 21/6. 1933. Zus. zu D. R. P. 572 347; C. 1933, 1. 3397.) E b e n .

Goodman Mig. Co., Chicago, Illinois,- iibert. yon: Frederick W. Vodoz, Wilmette, 
Illinois, V. St. A., Sprengpalrone. Es wird dio Konstruktion einer Sicherheitsspreng- 
patrone fur schlagwetterreiche Kohlenzechen beschriebeń. Sie besteht aus einem Cu- 
Rohr, dessen Schwarzpulverladung elektr. geżiindet wird. Dio Patronenhiilse wird 
jedoch durch dio Explosion nicht zerstOrt, so daB die Pulvergase nur in einer 
Richtung wirken konnen. Die Detonationsflamme wird durch die Vorschaltung einer W.- 
Schicht ausgeloseht. Eine Explosion yon an der Sprengstelle befindliohen Gasen sowie die 
Zerschmetterung dor Kohle in kleine Teilohen wird durch die Sprengung dieser Patrone 
yermieden. Dazu 6 Abb. (A. P. 1 913015 vom 7/2. 1931, ausg. 6/6 .1933;) E b e n .

Alexander Cruickshank Scott, Fayersham, Kent, England, Heizmischungen fur 
Kohłensauresprengpatronen. Die Mischungen bestehen aus leicht 0 2 abgebenden Salzen, 
wie KClOit nicht explosivcn oder nicht brennbaren Celluloseestem, z. B. Cellulose- 
acetat, gegebenenfalls Kunstharzeri, yorzugsweise Phenol-Formaldehydkondensations- 
prodd., u./oder inerten Fullstoffen, z. B. Asbestfasern, Fullererde u. dgl. Die Mischung 
dieser Stoffe geschieht unter Zuhilfenahme eines Losungsm., z. B. von A. mit etwas 
Aceton. Bei Mityerwendung des Kunstharzes wird das Gemiseh nach dem Einarbeiten 
des ersteren getrocknet bzw. erwarmt. — Z. B. werden 74% KC104, 24% Cellulose- 
acetat u. 2%  Asbestfasern in einer Knet- oder Mischmaschine durchgearbeitet u. in 
Papierpatronen yermittels eines geeigneten Ziindsatzes elektr. geżiindet. Eine andero 
Mischung besteht z. B. aus 81 %  KC104, 10%  Celluloseacetat u. 9 %  Phenolformaldehyd- 
harz. Das KC104 muB sehr fein gepulyert sein. (E. P. 391 881 yom 11/11. 1931, ausg. 
1/6. 1933.) E b e n .

James Pain & Sons Ltd. und Arthur Wishart Milholland, London, Feuerwerks- 
raketen. Der BaketenkSrper besteht aus einer oder mehreren Bóhren mit Treibladung 
u. einer oder mehreren Róhren mit Ladungen fiir die gewunschten Feuerwerkseffekte, 
z. B. fiir gefarbtes Feuer oder róm. Kerzen, die mit 1—2 Baketenstócken zusammen 
in einer Papierumhiillung gebundelt sind. Die Innenflache der letzteren kann mit 
Leim oder einem anderen Klebstoff iiberzogen sein. Am Boden der Rakete ist leicht 
entflammbares Papier so angeordnet, daB durch seine Entziindung die Ziindung der 
Rohren gleichzeitig oder nacheinander erfolgt. Dazu 4 Abb. (E. P. 393 364 vom 
9/2. 1932, ausg. 29/6. 1933.) E b e n .

W alter U term ark , D ie chem ischen K am pfsto ffe  u n d  d ie In d u str icg ifts to ffe . E in e  D arst. 
ih re r  W irkgn . u . ih re r  Bekam pfg. H am b u rg : M eissner 1933. (V II , 104 S.) ki. 8°. 
Lw. M. 1.50.
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XXI. Leder. Gerbstoffe.
R. S. Edwards und G. Browne, Die WarmdeitfahigUe.it ton Schuhmaterial. Vff. 

beschreiben zunachst den yon ihncn benutzten App., bei dem die von einem Probe- 
stiick durchgelassene Warme auf einen Iangsam flieCenden W.-Strom ubertragen u. 
durch dessen Temp.-Anstieg gemessen wird. Nach diesem Verf. erhalten Vff. auf 
Grund der ublichen Formel ais spezif. Warmeleitfahigkeit K  fiir 9 verschiedeno Sohl- 
leder 4,28-10~4, wahrend 3 Yerschiedene Gummisohlen 6,63-lO-1, also 55% mehr 
ergabeii. Im  Vergleich zu Chromsohlleder waren jedoch die Gummisohlen nur 43%, im 
Vergleich zu lohgarem Waterproof-Sohlleder nur 43% warmcdurchlŁssiger. Fiir 4 ver- 
schiedeno Oberleder betrug K  im Durchschnitt 2,97 • 10~*. Neben der Wfirmeleit- 
fahigkeit spielt bei der FuBbekleidung auch der W.-Transport eine groCe Rolle, der 
ebenso wie dio Warmeiibertragung stets in der Richtuńg nach der kalteren Seite erfolgt. 
Vff. halten auf Grund ihrer Dberlegungen eino ńiedrige Warmeleitfahigkeit bei porósem 
Schuhmaterial u. erst recht bei mańgelnder Porositiit der FuBbekleidung fiir einen 
Yorteil. (J . int. Soc. Leather Trades Chemists 17. 402—13. Juli 1933.) S e l i g s b e r g e r .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Verfahren zum Gerben tierischer IIaule. Man 
behandelt die HautbloBen mit den Kondensationsprodd. aus Diozydiphenylsulfon, 
Sulfonsauren aromat. KW-stoffe bzw. Phenolathersulfonsauren u. Aldehyden, ins- 
besondere 0H 20 , bzw. S2C12. — Das Verf. liefert lichtechto, nicht yergilbende, weiBo 
Leder, die yegetabil. gegerbtem Leder in nichts nachstehen. Die Gerbung erfolgt in 
der iiblichen Weise in wss. Lsg. Zur Herst. der Gerbstoffe werden z. B. Naphthalin- 
sulfonsdure, Dioxydiphenylsulfon (I), W. u. 30%'g- CU f i - Lsg. l 1/  ̂ Stde. zum Kp. 
erhitzt. Das in W. vollig klar 1. Prod. wird mit NaOH neutralisiert, die Lsg. eingedampft 
u. mit 10% ihres Gewichtes an Na2SiF6 vermischt. Es liefert ein weiBes, sehr volles 
u. Behr liehtechtes Leder. — Weitero Beispiele betreffen die Herst. der gerbend wirkenden 
Kondensationsprodd. aus I, Tetrahydronaphthalinsidfonsaure u. CII20, — I, dem Sulfo- 
nierungsgemisch aus Diphenylglykolaiher u. C H fi, sowie aus I, Monophenylglykolather- 
sulfonsaure u. CH.fi. — Tragt man S f i l 2 bei —10° in ein Gemisch aus I  u. Naphthalin- 
sulfons&ure ein, erhitzt 1 Stde. auf 130°, lóst das Reaktionsprodi in W., neutralisiert 
mit NaOH, dampft ein u. yermischt mit Na2SiFe, so erhalt man einen ein yolles, weiB 
gelbliches Leder liefemden Oerbstoff. (F. P . 741347 vom 18/8. 1932, ausg. 10/2. 1933.
D. Prior. 5/9. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

A k t.-Ges. fiir medizinlsche Produkte, Berlin, Eidoiterersatz fu r  die. Herstellung 
ton Leder, bestehend ous sterinreichen Olen oder Fetten, welche durch Ausziehen sterin- 
haltiger Ole oder Fette mit h., gegebenenfalls deńaturiertem A., Abtrennen des Ungel. 
u. Abdest. des A. aus den erhaltenen Lsgg. gewonnen sind, fiir sich oder in Gemeinschaft 
mit anderen Olen, Fetten oder Fettungsmitteln. — Gefcignete Ausgangsstoffe sind z. B. 
Sojabohiienol, Dorschlebertran, Eier- oder Fischrogenol. Nach dem Abdest. des A. 
aus den m it ihm behandelten Olen oder Fetten bestehen die Ersatzstoffe aus Glyceriden, 
Phosphatiden u. Sterinen. Besonders der Geh. an letzteren ist fiir die giinstigo Wrkg. 
der Stoffe in der Lederindustrie yon Bedeutung. Ein aus Eieról in der angegebenen 
Weise hergestelltes Stoffgemisch hat z. B. folgende Eigg. bzw. Zus.: LSslichkeit 1: 10 in 
A. klar mit einer Spur feinen weiBen Riickstandes; in absol. A. triibe Lsg., geringer 
k6rniger, weiBer Bodensatz; in Bzn. triibe Lsg., Spur eines weiBen Bodensatzes; in 
Chlf. klar, bis auf einige weiBe Floekchen; in Bzl. yollkommen klar gel. Geh. an: 
Lecithin 50—60%, Cholesterin 10—15%, fettem 01 30—40%; bei 15° zahe, schmieg- 
same M. yon rotbrauner Farbę, mit fettem Ol beliebig yerdunnbar ohne EinbuBe der 
Emulgierbarkeit. Ein zu ann&hernd gleichen Teilen mit fettem 01 verd. Prod. enthiilt: 
2,98°/0 Asche, 1,31% Feuchtigkeit, 32,65% Lecithin, 4,00% Cholesterin, 63,35% fettes 
01; VZ. 192,5. Bei der Herst. yon Al-Leder laBt sich z. B. eine aus 7 Teilen Alaun,
6 Teilen M M , 1,75%-Teilen NaCl u . 3 Teilen des obigen Stoffgemisches bestehende 
Gare yerwenden, die ein auffallend weiches, schmiegsames, wolliges u. gut haltbares, fehler- 
loscs Leder liefert. Auch ais Ersatz fiir die bisher zur Lederfdtung benutzten teilweise 
oxydierteh, ubelriechenden Tranabfalle eignen sich diese Sterinphosphatidemulgenzien, 
insbesondere infolge ihres Reichtums an ungesatt. Fettsauren. Auch an Stelle yon Degras 
oder in Mischung mit diesem konnen die Gemenge entweder unmittelbar oder in 
Mischung m it W., Talg oder Na2C03 yerwendet werden. (D. R. P. 581 765 KI. 28a 
yom 17/12. 1927, ausg. 2/8. 1933.) S c h o t t l a n d e r .
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Mead Research Engineering Co., Dayton, Ohio, V. St. A., Verfahren zum Gerben 
oder teilweisen Gerben von tierischen Blojim  m it gereinigten Sulfitcelluloseablaugen (I),
1. dad. gek., daB man die BloBen m it solchen Reaktionsprodd. der Sulfitcelluloseablaugen 
behandelt, die man durch Einw. von 0  abspaltenden Verbb. u. Fermenten vom Typus 
der Peroxydase auf gereinigto I  erhalten hat. — 2. dad. gek., daB man die BloBen mit 
Reaktionsprodd. behandelt, die man durch Einw. yon O abspaltenden Verbb. u. Fer- 
menten vom Typus der Peroxydaso auf Mischungen von gereinigtem I  m it Phenolen 
oder Kresolen oder dereń D eriw . erhalten hat (hierzu vgl. SA ILER , E. P. 332 204; 
C. 1931. II. 1239). Nachzutragon ist folgendes: Z. B. wird gereinigte I, D. ca. 1,3, mit 
30%ig. I120 2 gemischt u. mit nach D. R. P. 525 493; C. 1931. I I . 1163 hergestellter 
Perozydaselsg. versetzt. Diese Gerblsg. oder auch dio unter Zusatz von Guajacol, 
p-Kresol, Phenol oder Brenzca.tech.in gewonnenen werden m it W. verd., in dio Briihe 
cntkalkte Blóficn eingehangt u. nachdcm sie ca. 17% Gerbstoff aufgenommen haben 
(auf das Trockengowicht des crhaltenen Gerbprod. berechnet), m it bcliebigcn Gerbstoff- 
brilhen ausgegerbt. — Die m it W. verd. Gerblsgg. werdon m it Milchsaure oder IICl auf 
P h  ca. 1,8 eingestellt, u. in die Gerbbruhen unentkalkte Bid/len eingehangt. Nach crfolgter 
Angerbung worden dio Hauto mit naturlichen Gerbsloffen ausgegerbt. (D. R. P. 581255 
EJ. 28a vom 8/4. 1928, ausg. 24/7. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

Mead Research Engineering Co., Dayton, Ohio, V. St. A., Herstellung von Gerb- 
stoffen aus Sulfitcelluloseablaugen (I), dad. gek., daB man diese Ablaugen allein oder in 
Mischung m it Phenolen, Kresolen, Naphtholen odor D eriw . oder Gomischen der ge- 
nannten Stoffo mit Fermenten, die zur Gruppo der Desmolason gerechnot werden, u. 
femer mit O abgebenden Verbb., wie H20 2, Na20 2, Porborat in  Rk. bringt u. dann auf 
die erhaltonon Gerbstoffe noch Halogeno einwirken laBt. — (Hierzu vgl. auch S a i l e r ,
E. P. 337 377; C. 1931. I. 1223). Fiir das Verf. eignen sich solche Desmolasen (Pheno- 
lasen, Perozydasen, Dehydrasen), die m it Phenolen oder p-Phenylendiamin u. O ab
gebenden Verbb. zusammongebraeht, Dehydrierungs- bzw. Osydationsprodd. oder 
Kondensationsprodd., wio Chinon, weitgehendo Polymerisations- bzw. Kondensations- 
prodd. liefern. Mit den gegebenenfalls noch m it Halogen nachbehandelten Gorbstoffen 
kann eino Blófle mit oder ohno Anwendung von naturlichen Gorbstoffen, in wenigen 
Tagen durchgegerbt worden. Dio mityerwendeten naturlichen Gerbstoffe ziehen sehr 
schnell auf dio Hautfaser auf, so daB auch solche Gerbextrakto zum Ausgerben des 
Leders dienen konnen, dio fur sich allein yorwendet, wie Kastanienholzeztrakt, keino ge- 
niigende Gerbwrkg. zeigen. Ein Zusatz von Cr-Briihen, wie schwacher Lsgg. von 
Cr2(S04)3 zum Gerbstoff bowirkt auBordom, daB dio damit gegerbten BlOBen eine Leder- 
faser aufweisen, dio den m it naturlichen yegetabil. Gerbstoffen crzeugten Fasern nahe- 
kommt, ohne daB das sonst bei Kombinationsgerbungen leicht auftretende gefiirchtete 
Narbenziohen des Leders auftritt. Das mit den neuen Gerbstoffen erzeugte Leder ist 
durch heryorragende Ziigigkeit ausgezeichnet. Z. B. wird gereinigte I, D. ca. 1,3, mit 
30%ig. I120 2, Guajacol, p-Kresol oder Brcnzcatechin u. Perozydaselsg. nach D. R. P. 
525 493; C. 1931. II. 1163 hergestellt, yersetzt, mehrere Tago stehen gelassen u. hierauf 
Cl2 eingeleitet. Das m it W. vord. lieaktionsprod. kann in iiblicher Weise zum Gerben 
verwendet worden. — Zu eingodickter I, D. ca. 1,3, gibt man 30%ig. I120 2, Perozydase- 
Isg. u, setzt dann unter Umruhren Br zu. Das mit W. verd. Reaktionsprod. wird zum 
Vorgerben von BloBen yorwendet. Die gut yorgegerbten BloBen werden hierauf in Briihen 
naturlicher Gerbstoffe, mit oder ohno Zusatz yon Cr-Gerbstoffen, ausgegerbt. — Gereinigte
I, D. ca,. 1,3, 30%ig. II20 2 u. a-Naplithol werden m it Perozydaselsg. yersetzt, das Gcmisch 
mehrero Tage stehen gelasson u. dann Cl2 eingeleitet. — Die Gerbung mit den obigen 
Prodd. kann auch so ausgefiihrt werden, daB man die geascherten BloBen mit Milchsaure 
entkalkt, oder aber in wenig Gerbstoff enthaltendcn, gebrauchten sauren Gerbbruhen 
yorbohandelt u. dann die neuen, in ebenfalls einer gerbstoffarmen Gerbbruhe gel. Gerb- 
stoffe 2—3 Tago auf die Haute zur Einw. bringt. Hierauf werdon die Hauto sofort in eine 
gebrauchte Gerbstoff lsg., D. ca. 1,040, gebracht u. in ublicher Weise mit noch stiirkeren 
Briihen zu Ende gegerbt. — Die so behandelten BloBen konnen, wenn sie in der Gerb- 
oxtraktlsg., D. ca. 1,040, zur Halfto durchgegerbt sind, auch nach einem bekannten 
Cr-Einbad- oder -Zweibadverf. ausgegerbt werden. Das so erhaltene Prod. stellt ein gutes 
Semichromleder dar. (D. R. P. 581256 KI. 28a yom 21/3. 1930, ausg. 24/7. 1933.
E. Prior. 18/4. 1929.) __________________ S c h o t t l a n d e r .

Karl FreudenŁerg, Tannin, Cellulose, Lignin. Zugl. 2. Aufl, der „Chemio d. naturlichen
Gerbstoffe.** Berlin: J . Springer 1933. (IV, 165 S.) 4°. M. 8.80.________________
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