
Chemisches Zentralblatt.
9 4 9

1936 Band I. Nr. 5. 29. Januar.

A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
H. R. Kruyt, Kenntnis und Begriff. An dom Beispiel der Entw. der Chemie, 

insbesondere der Kolloidchemie, wird gezeigt, daC crst die Begriffsbldg. u. die Er- 
kenntnis von Zusammenhangen das Wissen um Einzeltatsachen fruchtbar macht, 
wobei allgemein fiir jede Wissensohaft die Reihenfolge Beobachtung—Morphologie— 
Systematik—Begreifcn festzustellen ist. (Natuurwetensch. Tijdschr. 17. 139— 47 . 
16/10. 1935. Utrecht u. Gont, U n iw .) R. K . M u l le r .

J. H. Simons, Die Chemie ais Schulungsmittel in der allgemeinen wissenschaftlichen 
Erziehung. < J. chem. Edueat. 12. 161— 64. Okt. 1935. Pennsylvania, State College.) ECK.

N.M. Shah, Zur Bestimmung des Aquivalentgewichts. Vorlcsungaverss. (J. chem. 
Educat. 12. 492—93. Okt. 1935. Dharwar, Indien, Univ. of Bombay.) E c kSTEIN.

Felix Zeman, Explosionsversuche mit Dampfen, Oasen und Staub. Vf. beschreibt 
eino einfaehe Anordnung, die leicht, sicher u. genau den Vcrbrennungsvorgang leiclit. 
entziindlicher Gase oder Stoffe zu beobachten gestattet. In einon starkwandigen
2-1-Rundkolben, durch dessen Boden isoliert 2 Cr-Ni-Drahte bis in die Mitte des Kolbcn- 
raumes liineingefuhrt sind, werden einige Tropfen leicht brennbaror FI. oder einige ccm 
Gas oder Staub (z. B. Kohlenstaub) gegeben. Der Hals des Kolbons wird durch einen 
Papierpfropfon leicht yerschlossen. Die Zundung erfolgt duroh den zwischen den zwei 
Enden der Cr-Ni-Drahte uberspringenden Funkon oder boi Staub (Zucker, Starkę usw.) 
unter Zwischenschaltung eines Streichholzkopfcs. Einzelheiten u. Abbildungen im 
Original. (J. chem. Educat. 12. 483—84. Okt. 1935. Chrudim, Tschechoslowakei, 
Staatl. Handelshochschule.) E c k STEIN.

Francis C. Krauskopf, Laboratoriumsdarstdlung von Sauersloff und von Chlor. 
Da die ubliche Methode der 0 2-Darst. im Laboratoriumsuntcrricht aus M n02 u. KC103 
einige Nachteile aufweist, schliigt Vf. ais Ersatz die Darst. aus Ca(C10)2-Lsg. durcli 
Zugabe von CoO vor. Auch die CL-Darst. aus M n02 u. HC1 wird zweckmaBig durch 
Zusatz einer Suspension von Chlorkalk oder Ca(C10)2 zu HC1 ersetzt, wobci nicht cr- 
hitzt werden muB. (J. chem. Educat. 12. 293—94. 1935. Madison, Wis., 
Univ.) R. K. Mu l l e r .

John L. Sheldon, Salzsdure m it konstantem Siedepunkt. Ausfuhrliche Vorschrift 
zur Herst. (Unterricht). Bedeutung ais acidimetr. Standard. (J. chem. Educat. 12. 
377—78. Aug. 1935. Battle Creek, Mich., College.) ECKSTEIN.

Nicholas Opolonick, Chemische Elemente und ilire Ordmmgszahl ais Punkte auf 
ciiier Spirale. Vf. schlagt eine Schreibweise des period. Systems in der Form vor, dal] 
die Elemente auf einer Spirale nach der Gleichung P  =  4 0 {0 =  Ordnungszahl) in 
Polarkoordinaten angeordnet werden; durch den Ort der Edelgaso He, Ne, Ar, Kr, 
X u. Rn werden konzentr. Kroise gezeichnet, die die einzelnen Perioden umschlieBen; 
die Halbperioden werden ebenfalls durch (gestrichelte) konzentr. Krcisc durch den 
Ort von Ni, Pd u. Pt getrennt. Die Vorziige des neucn Systems werdon erliiutert. 
(•T. chem. Educat. 12. 265— 67. 1935. New York City.) R. K. Mu l l e r .

J. Mattauch, Isolopie der Elemente. Allgemeine Darst. unserer bisherigen Kennt- 
nisse iiber das At.-Gew., den Atombau u. die Isotopie. Nach einer Beschreibung der 
Vcrff. der Isotopenforschung werden die wichtigen Ergebnisse uber den Aufbau der 
Atomkorne, den Massendefekt, das Aquivalcnzgesetz, den schweren H,.2 u. d. Drall der 
Kerne mitgcteilt. (Z. Ver. dtseh. Ing. 79. 1140— 44. 21/9. 1935. W ien.f G. SCHMIDT.

L. P iaux, Neuere Untersuchungen uber die Isotopen. Vf. berichtet kurz iiber 
Fortschritte der massenspektrograph. Unters. positiver Ionenstrahlen, die Hyperfoin- 
strukturunterss. in Atomspektren, ferner uber Isotopieeffekte in den Bandenspektren 
yon Moll. unter besonderer Beriicksichtigung der Entdeckung der schweren O-Isotopen, 
uber die Isotopentrennung durch Diffusion u. iiber die kunstliehe Erzeugung von radio- 
akt. Isotopen durch Kernzertriimmerung. Vollstandigkeit ist offenbar nicht angestrebt 
"orden. (Rev. gen. Sei. pures appl. 46. 406— 10. 15/7. 1935.) Ze i s e .
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E. P. Hedley, Schweres Wcisser. Kurzer Berioht iiber dio Entdeckung u. oinige
Eigg. der schweren H- u. O-Isotopen, sowie des schweren W. (J. South-Afrie. cheni. 
Inst. 17. 8— 12. 1934.) Ze i s e .

Klaus Hansen, Erling Rustung und Johan Hveding, Uniersuchmigen ilber den 
Oehalt an schwerem Wasser von franzósischen mul einigen anderen Minerahuassem. 7 ver-. 
schiedeno Proben yon Mineralwassern aus naturlichen Quellen in Frankreich, Schweden 
u. Norwegen, sowie gewohnliehcs W. aus Oslo werden im Vakuum vom groCten Teile 
des gel. C 02 befreit, dann mehrfacli mit K,M n04, Cr u. Ba(OH), dest. Der Reinheitsgrad 
des W. wird dureh Best. der Leitfahigkeit u. des Brechungsindex kontrolliert. SclilieB- 
lich wird dio D. der erhaltenen Wasserproben nach der Schwimmermethode dureh Best. 
der Gleichgewichtstemp. mit der D. von gewobnlichem W. verglichen. Ergebnis: Der 
Geh. der untersuehten Mineralwasser an sehwerem W. ist innerhalb der esperimentellen- 
Fehlergrenzcn (± 0 ,0 2 ° , entsprechend einem D.-Unterschied von ±  2 -10-0 u. einem
D ,0-G eh. von ca. 2/ ,00 M0) von dem Geh. des gewohnlichen W. nicht versehieden. 
(,J. Pharmac. Chim. [8] 21 (127). 538— 41. 1/6. 1935. Oslo, Univ., Inst. f. Pharmako- 
logie.) Ze i s e .

Folke Norling, Eine Methode zur dektrólytischen Darslellung von Deuterium ans 
schwerem Wasser. Die bei der elektrolyt. Darst. von reinem Deuterium aus D20  auf- 
tretende experimentelle Sehwierigkeit, bei Druckanderungen beide Elektroden gleich- 
maBig mit D20  umspiilt zu halten, wird vom Vf. damit gelost, daB er neben die Anodę 
in dem einen Schenkel des V-Rohrs noeh eine Hilfskathode schaltet. Steigt dio FI. 
an der Sauerstoffseite an, 80 wird der Hilfsstromkreis automat, gesetuossen u. dureh 
die einsetzendo Wasserstoffentw. wird das Druckgleiehgewicht wieder hergestellt. 
(Physik. Z. 36. 711— 13. 1/11. 1935. Stoekholm, Physikal. Institut der Univ.) SALZEB.

T. H. Oddie, D ie Wirksamkeit der Trennung von Wasserstoff und Deuterium dureh 
Elekłrolyse. Der Trennfaktor a bei der elektrolyt. Anreicherung von D20  wird bestimmt 
unter Korrektion des wahrend der Elektrolyse dureh Verdampfen bedingten Verlustes. 
Es wird gefunden, daB der Trennfaktor unabhangig vom Elektrodenmaterial, der 
Wasserstoffionenkonz. des Elektrolyten u. der D 20-K onz., abor abhangig von der 
Stromdiehte ist. Bei hohen Stromdiehten (2 Amp./qem) ist a =  4,6 ±  0,1 (bei Zimmer- 
temp.). DieserWert stimmt besser mit den von UREY u . T e a l  (C. 1 9 3 5 .1. 2937) theoret. 
ermittelten Werten iiberein, ais dio von anderen Autoren angegebenen Zahlen. Bei
0,6 Amp./qcm ist a =  4,0 ±  0,2. a ist temperaturabhangig. Dio D20-K onz. wurde 
nach der Schwimmermethode bestimmt. (Proc. physic. Soc. 47. 1060—67. 1/11. 1935. 
Univ. of Melbourne, Natural Philosophy Lab.) S a lz e r .

F. W. Aston, Die Isotapenzusammensetzung und, Atomgewichte von Hafnium,
Thorium, Rhodium, Tiłan, Żirkon, Calcium, Gallium, Silber, KoJdenstoff, Nickel, 
Cadmium, Eisen und Indium. (Vgl. Ć. 1 9 3 5 .1. 189.) Vf. untersucht mit einem Massen- 
spektrograpken 13 Elemente u. bestimmt hieraus die Isotopen u. die At.-Geww. Letztere 
stimmen sehr gut mit den internationalen Werten iiberein. Keu entdeckt wurden folgende 
Isotope: Ca42, Cai3, T i* \  T i T i ™ ,  Ti™, F es\  N i61, Ni™, Z r* \ Zr™, Zr™, Rh103, 
Cd100, Cd™, Cd115, In 113, H f1™, H f1" , H f1™, H f1™, Hf™ . (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. A. 149. 396—405. 1935.) Gó s s l e r .

Erich Hayek, Schwennelallrerbindungen ais Neulralteile komplexer Kationen. Vf. 
untersucht die LSslichkeit einiger schwerlósl., sehr wenig dissoziierter Salze in Lsgg. 
von Perchloraten u. Acetaten u. stellt in einigen Fallen erhóhte Loslichkeit u. somit 
Komplexbldg. fest, bei der anzunehmen ist, daB analog wie bei der Hydratbldg. das 
Metallion die Dipole darstellenden Salzmolekiile ais Neutralteile anlagert. Der Vor- 
gang lieB sich naehweisen bei stark polarisierenden Ionen, wie Ag', Hg", Pb'' u. Tl'; 
ais Neutralteile kommen Salze mit leicht polarisierbarem Anion, die Halogenide u. 
Chalkogenide derselben Metalle in Betracht. Es wird eine mit zunehmender Polarisier- 
barkeit des Halogenids steigende Loslichkeit der Ag- u. Hg-Halogenide in der Per- 
ehloratlsg. desselben u. des anderen Metalles festgestellt. PbJ2 lost sich ebenfalls 
leicht in diesen Lsgg., aber Pb-Halogenide losen sich nicht wesentlich in Bleiperchlorat- 
lsg. T1.J, das in TLN03 prakt. unl. ist, lost sich in Tl-Acetatlsg (Triibung beim Yer- 
diinnen der gesatt. Lsg.). Desgleichen wird eine erhóhte Loslichkeit der Oxvde PbO, 
Ag20  u. HgO in einigen Perchloratlsgg. festgestellt. Ag2S, Ag2Se u. Ag2Te losen sich 
ohne Veranderung des Bodenkorpers in Ag-Perchloratlsg. merklich auf. —  Bei ąuali- 
tativen t)berfiihrungsverss. an Hg2J  bzw. AgJ enthaltenden Perchloratlsgg., die sich 
mit dem betreffenden entstehenden Bodenkorper im Gleichgewicht befinden, scheidet 
sich an der Kathode ein Gemisch von Metali u. Jodid, an der Anodę das komplexe
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Salz aus. Die Wanderuugsrichtung des [Pb(Pb(OH)2)]'" wird durch die Zimahmc 
des Sauretiters im Katkodenraum angezeigt. Ais Bodcnkorper isoliert werden die 
Verbb. I [Hg(HgJ2)] (C104)2, II [Hg(HgJ2)2] (<g04)2, III [Hg(AgBr)2] (C104)2,
IV 2 AgC104 ■ Ag J, V [Hg(HgO)2] (C104)2. II ist gelb, die anderen sind weiB bzw. 
farblos; bei der Einw. von Feuehtigkeit werden sie zers. (Z. anorg. allg. Chem. 223. 
382—86. 1935. Wien, Uniy. 1. Chem. Lab.) E l s t n e r .

A. K. Babko, Der Einflup der Konzentration der Wasser&ioffionen auf Oxydations- 
und Reduktionsreaklionen. Aus den wiedergegebenen mathemat. Erwiigungen heraus 
ergibt sieli 1. daC ein groCer Teil der Oxydations-Red.-Rkk. ohne Verbraucli von H'- oder 
OH'-Ionen verliiuft; jedoch nehmen oft Yerbb. mehrwertiger Ionen mit O an den Rkk. 
teil. 2. H'-Ionen verringern die Bestandigkeit dieser 0-Verbb. u. erhóhen dadurchdas 
Oxydationspotential. Daher gilt Esaurc Lsg. >  fbas. Lsg. 3. Ein saures Medium be- 
giinstigt die Red., ein alkal. die Oxydation. Nebenrkk., die sieh bei einer Veranderung 
der Rk. des Mediums abspielen, stóren nieht. (Z. analyt. Chem. 103 . 98— 103. 1935. 
Kie w.) E c k s t e in .

W. F. Jackson, Eine Untersuchung iiber den Mechanismus der Kohlendiozyd- und 
\Vasserstoffsuperoxydbildung. Im Zusammenhang mit der durch H20  beschleunigten 
photochem. Rk. zwisehen CO u. 0 2 bei hohen Tempp. (vgl. C. 1931 . I. 1244; 1935 .
II. 483) untersucht Vf. die dabei angenommenen Rk.-Stufen: OH CO — >-C02 -f- H; 
H +  0 2 +  CO — y  C 02 +  OH, indem er atomaren O, H  u. freies OH, die durch 
Einw. elektr. Entladungen auf 0 2, H 2 u. H 20  erhalten werden, bei Drucken unter
1 mm auf CO einwirken laBt. Vf. kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: 1. H20 -  
Dampf wird durch eine hochgespannte Weehselstromentladung bei niedrigen Drucken 
u. Stromstarken von 0,15— 0,7 Amp. zu etwa 50% dissoziiert. 2. Durch H20-Dampf, 
der nach Einw. einer elektr. Entladung mit CO zusammentrifft, wird das CO zu C 02 
oxydiert. Durch besondere Verss. zeigt Vf., daC diese Oxydation hauptsachlich durch 
das in der Entladung gebildete OH erfolgt. 3. Wirkt H2, der eine elektr. Entladung 
passiert hat, auf ein Gemisch von 0 2 u. CO ein, so bildet sich ebenfalls C 02. Die C 02- 
Ausbeute wird bei diesem Vers. nieht erhoht, wenn auch der O, mit einer Entladung 
behandelt wird, aber sehr stark herabgesetzt, wenn an Stelle des H2 nur der 0 2 der Ent
ladung ausgesetzt wird. 4. An H 20-Dampf, der elektr. Entladungen ausgesetzt war, 
konnte nur die OH-Emission, aber nieht die OH-Absorption beobachtet werden. Die 
OH-Emission tritt auch auf, wenn H2 u. 0 2 getrennt einer Entladung ausgesetzt u. 
dami zusammengeleitet wrerden u. wenn einer Entladung ausgesetzter 0 2 mit molelcu- 
larem H2 zusammentrifft. Vf. untersucht ferner die H20 2-Bldg. bei der Einw. elektr. 
Entladungen auf H20-Dam pf u. kommt dabei zu folgenden Resultaten: Unter opti- 
nialen Bedingungen gelingt es, 25°/0 des HaO ais H 20 2 zu gewinnen. Die H 20 2-Aus- 
beute nimmt mit fallender Stromstarke zu u. erreicht bei 0,15 Amp. ein Maximum. 
Bei konstanter Stromstarke wachst die H 20 2-Ausbeute mit steigender H20-Dampf- 
konz. Wird dem H 20-Dampf, bevor oder nachdem er die Entladung passiert hat,
0 2 zugefuhrt, so ist die H20 2-Ausbeute sehr viel geringer; ebenso aber nieht so stark 
wirkt N 2. Auch CO yerringert, dem H 20-Dampf, nachdem dieser die Entladung 
passiert hat, zugefiigt, die H20 2-Ausbeute, aber die Zahl der gebildeten C02-Mole ist
3—20 mai so groB wie der auf die CO-Ggw. zuruokzufiihrende Verlust der H,0.,- 
Ausbeute in ilolen. —  Auch trockener, mit einer elektr. Entladung behandelter H 2 
gibt mit 0 2 H 20 2, dessen Ausbeute der 0 2-Stromungsgeschwindigkeit umgekehrt pro- 
portional ist. Etwa 74% des reagierenden 0 2 bilden H20 2. Wenn ein Gemisch von 
atomarem u. molekularem H 2 in ein Gemisch von CO u. 0 2 (1: 1) stromt, werden
1,6 Mole H20 2 pro Mol entstehendes C 02 gebildet. Zwisehen 1,3 u. 2,3 Mole C02 ent- 
stehen pro Mol durch die Zufiihrung von CO verschwindendes H 20 2. —  Die Diskussion 
dieser Verss. u. yerschiedener Rk.-Mechanismen fiihrt Vf. zu der Annahme, daB die 
CO-Oxydation durch die bei der elektr. Entladung in H 20-Dam pf entstehenden Prodd. 
HO oder H 0 2 u. nieht durch atomaren O oder iiber atomaren H erfolgt. (J. Arner. 
chem. Soc. 57 . 82—89. 1935. Princeton, N . Y . Univ. Frick Chem. Labor.) Ge h l e n .

G. Sollazzo, Die Photochemie der Zukunft. Allgemeine Betrachtungen iiber die 
Moglichkeit der Einfiihrung photosynthet. Prozesse in die Industrie. (Boli. chim. 
farmac. 74. 773— 79. 15/11. 1935. Sesto San Gioyanni.) G o t t f e ie d .

Albert E. Myers und Arnold O. Beckman, Die durch Quecksilber sensibilisierte 
Zersetzung von Stickstoffimsserstoffsaure. Die durch Hg sensibilisierte photochem. 
Zers. von gaaformigem HN3 durch monochromat. Strahlung der Wellenlange 2537 A
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wird in cinem Druckbereich von 0,3—20 mm untersucht. Die Endprodd. der Zers. 
sind NHj u. N2 mit intermediarer Bldg. von NH4N:! u. H2. Der Mcehanismus der 
Zers., der wahrsclieinlich mit dem der photoehem. Zers. ident. ist, liiBt sieli dureh 
folgende Gleichungen wiedergeben:

1 . h v +  Hg =  Hg*, 2. Hg* +  HN3 =  Hg +  No +  HN.
3. HN +  HN3 =  H„ +  2 N „ 4. HN +  HNS =  N* +  N..H,,

5. N2H 2 +  HN3 =  2 N , +  NH3, ' 6. NH3 +  HN3 =  NH4Ń3 (fest)."
Annahernd 18°/0 der HN3-Molekeln reagieren nach Gleiehung 2 u. 3, 82°/0 naeh 2,

4, 5 u. 6 . Im Anfangsstadium der Rk. werden annahernd 2,86 Moll. HN3 pro ab- 
sorbiertes Quant zers., berechnet fur dio Bldg. von NH3, oder 3,6 bezogen auf die 
Bldg. von NH4N3. (J. Amer. ehem. Soe. 57. 89—96. 1935. Pasadena, Californien, 
Inst. of Technology Gates Chem. Labor.) Ge h l e n .

K. Tawada, Slrahlung a-us Oberflacheni-erbrennung. Vf. mischt feuerfesten Ton, 
an dessen Oberflache Leuehtgas verbrannt wird, mit x°l0 verschiedener Metalloxyde u. 
erhalt damit a°/0 Steigerung der Gesamtstrahlung, beginnende Verbrennung von 
2II2 +  0 2 bei 6° (ohne Zusatz 505°) u. eine relative Schwarze, die bei elektr. Beheizung 
der Tonflache von der Ruckseite einer Strahlungsanderung um e°/0 gegenuber dem 
Ton ohne Zusatz entspricht; CoO: x =  2, a =  4,5, b =  400, c =  + 1 2 ,5 ; CoO: x — 10, 
a =  9,5; UO?: x =  5, a =  4,8, b =  420, c =  + 2 ,4 ;  T h02: x =  4, a =  0, 6 =  380, 
c =  — 13. Eine unmittelbaro Beziehung zwischen der katalyt. Wirksamkeit bei der 
Verbrennung u. der Gesamtstraklung scheint nieht zu bestehen; die Anderung der 
Strahlung lalit sieh aus rein physikal. Ursachen erklaren. (J. Soe. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 37. 781B— 82B. Sapporo, Univ., Chem. Abt. [Naeh engl. Ausz. ref.]) R.K.Mu.

E. Bekier und Z. że lazn a , Die katalytische Wirkung von Salzen auf die Geschwin- 
digkeit von Imenreakłionen. Spezifische Einwirkung von lonen auf die Geschwindigkeit 
der Iieaktion GHfilCOO' +  S.,03" —— CH2S 20 3C 00"  +  Cl'. Die Rk. zwischen mono- 
ehloressigsaurem Na u. Na2S20 3 wird in Ggw. von KC1, NaCl, LiCl, BaCl2, SrCl2, 
CaCl2, LaCl3, N aN 03 u. N a,S t)4 untersucht. Die Rk. CH,C1C00' +  S20 3" — >- CH• u 
S20 3C 00" +  Cl' wird durch die anwesenden lonen beeinfluBt. Die Unters. erfolgt 
in an CH2ClCOONa 0,015-molaren, an Na2S20 3 0,0105-molaren Lsgg. bei gleicher 
Gesamtionenkonz. (fi =  0,136 bzw. 0,547). Die beobachtete spezif. Ionenwrkg. kann 
ais spezif. Kationen- u. Anionenwrkg. aufgefaCt werden. AUgemein ergibt sich ein 
Zusammenhang zwischen Ionenwrkg. u. Beweglichkeit. Die Rk.-Geschwindigkeit- 
nimmt mit zunehmender Beweglichkeit zu. Die Reihenfolge ist: K ‘ > N a ‘ >  Li‘, 
B a” >  Sr” >  Ca", Br' >  Cl' >  N 0 3' >  SO,,". Bei niedrigen Konzz. ( f i  — 0,136) ver- 
schwindet die spezif. Anionenwrkg. Bzgl. der Wrkg. der Ionenladung wird festgestellt, 
daB die Wrkg. von Ca” etwa 1,5-mal, die von La‘” etwa 3,25-mal groBer ist ais die 
von N a’. (Roczniki Chem. 14. 994— 1003. 1934.) R. K. M u l le r .

E. Bekier und st. W. Kijowski, D ie katalytische Wirkung der Silberionen auf 
die Geschwindigkeit der Ox>jdation ton Manganosahen durcli Persulfate. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Geschwindigkeit der Rk. 2Mn” +  5S,Os" +  8H20  =  2MnO/ +  10S04" +  16H' 
wird in konz; Lsg. in wss. H 2SO.i bei Ggw. von Ag2S 0 4 ais Katalysator untersucht; 
sic ist unabhangig von der Konz. des MnŚ04 u. proportional der Konz. von K2S20 8 u. 
Ag2S 0 4. Vff. nehmcn folgende Rk.-Stufen an: 1. Ag' +  S2Os" =  A g'” +  2 S 0 4" (meB- 
bar langsam); 2. 5Ag” ' +  2Mn” +  8H20  =  5Ag' +  2MnO,1' +  16H* (momentan ver- 
laufend). Die Geschwindigkeit der Gesamtrk. ist somit durch die langsamer verlaufende 
Rk. 1 bestimmt; die Ag-Konz. bleibt bei Bk. 2 unyerandert, so daB der ProzeB ais 
monomolekulare Rk. aufgefaBt werden kann. Die entsprechenden kinet. Gleichungen 
sind: —d  (S.,0t")Idt =  k -(Ag‘) • (S20 8" ); k =  (Ag')-(2,303/t)-log [aj(a —  x)]; k /[Ag'] =  
konstant. Die Geschwindigkeitskonstanten erster Ordnung k sind innerhalb jedes 
Vers. konstant. Die Wertc i/[A g '] stimmen bei Anderung der Anfangskonz. der Rk.- 
Teilnehmer untereinander gut uberein (im Mittel 0,1888). Eine spezif. Wrkg. des Mn’ 
ist nicht erkennbar. — Die Unters. der Rk. in verd. wss. Lsg. ergibt, daB die Gcschwin- 
digkeitskonstante der fur den Gesamtvorgang maBgebenden Rk. 1 mit der Zunahme 
der Gesamtionenkonz. stark abnimmt; dies erfolgt im Sinne der BRONSTEDSchen 
Theorie der Rk.-Geschwindigkeit. Dio Kinetik der bimolekularen Rk. 1 zwischen 
K 2S20 8 in verd. Lsg. m d  colorimetr. untersucht, wobei sich Ubereinstimmung zwischen 
gefundenem u. theoret. Salzeffekt hinsichtlich der Vorzeichen ergibt. Der angenommene 
Rk.-Mechanismus kann somit ais zutreffend angenommen werden. (Roczniki Chem. 
14. 1004—16. 1934. Wilna, Univ., Inst. f. physikal. Chemie.) R. K. Mu l l e r .
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E. Bekier und S. W. Kijowski, Die katalylische W irhm g der Silberionen a v f  die Ge
schwindigkeit der Ozydation des ArMons mit Persulfaten. (Vgl. vorst. Ref.) Die Rk. zwischcn 
K2S20 8 u . Aceton in 0,45-n. H2S 0 4bei 25u .  35° wird in Ggw. von Ag' untersucht. DieRk.- 
Geschwindigkeit erweist sich unabliangig von der Konz. des Aeetons, sie ist proportional 
der Konz. an S20 8" u. Ag'. Demnacli ist anzunehmen, daC die Rk. in 2 Stufen ver- 
lauft: 1. S20 8" +  Ag' =  2 S 0 4" -f- Ag"' (meBbar langsam); 2. CH,COCH3 - f  4A g '" +  
3H20  =  CHjCOO' +  4Ag‘ +  9H ‘ C 02 (sehnell). Ais Bruttork. ergibt sich eine mono-
molekulare Rk., dereń Geschwindigkeit der Formel dx'/dt =  C -[Ag‘]-(1 — x') ent- 
spricht (Konz. an K 2S20 8 zur Zeit 0 =  1, zur Zeit t  =  x'); die Geschwindigkeitskon- 
stante ergibt sich nach k == (2,303/i) • log [1/(1 — x )]; es ist k bei 25° (bezogen auf 1 Min.)
0,5523, bei 35° 1,213, der Temp.-Koeff. also 2,2. —  Die Geschwindigkeit der Rk. 
CH3COCH, +  4 K ,S ,0 8 +  3 H ,0  =  CH3COOH +  C 02 +  8KHSO, in verd. wss. Lsgg. 
mit einer ionenstarlie von 0,02913 bis 0,09613 wird bei 25° in Ggw. von H 2S 0 4 u. Ag" 
geinessen. Der fc-Wert andert sich mit der Gesamtkonz. der Ionen in allen Verss. im  
Śinne der BRÓNSTEDSchen Theorie, wonaeh die Geschwindigkeit der obigen Rk. 1 
gegeben waro durch dx'/dt =  k0 C^g- (1 —  x') f .t fIilftA, Iii (fA, fn ,f iA , Si — Aktiyitats- 
koeff. von Ag", S20 / '  u. AgS20 8'). Integration ergibt:

k0 OAg-1 =  [i +  4,64 (1 +  <7/ 2)] • 2,303 • log [ l/( 1 — x')] —  2,32 YJT0 g x ' ,
wobei fi0 die Ionenstarke zu Beginn, /i diejenige nach beendeter Rk., g =  (fi — /(0)//<() 
fur x' =  1 ist. Die expcrimentellen Daten liefern fur k0 den gut konstanten Wert 2,72 
bei 25°. Aceton reagiert mit S20 8" etwa doppelt so sehnell wie Cr'" u. J/6 so sehnell 
wie NH:S. (Roczniki Chem. 15 . 136— 52. 1935. Wilna, Univ., Physikal.-chem. 
Inst.) R. K. Mu l l e r .

E. Hiedemann, Ullrasćhdll. Zusammenfassender Bericht. Ausflihrlicher werden 
behandelt: die experimentellen Methoden u. dio Schalldispersion. Von den Wrkgg. 
u. techn. Anwendungen wird nur das Wichtigste besprochen. (Ergebn. exakt. Natur- 
wiss. 14. 201— 63. 1935. Koln.) " S k a l ik s .

E. Hiedemann, Messung der elaslischen Konstantę von isolropen durchsichtigen 
feslen Korpem. Es wird eine neue experimentelle Methode angegeben, mittels Ultra- 
schallwellen die elast. Konstanto von durchsichtigen festen isotropen Korpem zu be- 
stimmen. Boi einem Glas mit omem isothernmlen YoUNG-Modul von 7471 kg •mm-2  
ergab sich fur eine Periode von 4894 ein adiabat. Moduł von 7531 kg-mm-2. (Naturę, 
London 136. 337. 1935. Koln, Univ., Abt. f. Elektrolytforschung.) GoTTFRIED.

Engine Cattelain, Pour comprendre la chimie moderno. Nouv. ed. Paris: G. Doin 1935. 
(258 S.) 16°. 15 fr.

Iruss.] Wssewolod Konstantinowitsch Freedericksz und A. P. AJanassjew, Lehrbuch der all- 
gemeinen Physjk. 2. Aufl. Leningrad: Kubutsch 1935. (439 S.) Rbl. 5.50.

[russ.] Alesander Alexandrowitsch Jakowkin, Lehrbuch der allgcmcincn (theoret. u. an- 
gewandten) Chemie. Bd. II. 2. Aufl. Leningrad: Onti. 1935. (359 S.) 4.50 Rbl. 

James Kendall, A laboratory outline of Smith’s College chemistry; 3 rd rev. ed. New York: 
Appleton-Century. 1935. (205 S.) 8°. 1.50.

[russ.] L. P. Artemowa, F. K. Gerke, B. M. Dubinin, S. I. Kardakowa, J. J. Lurje, 
W. S. Smirnow u. W. W. Frolow, Laboratoriumsiibungen in der Chemie. Mgfikau: 
KrMMMI 1935. (39 S.) Rbl. 1.30.

A u fb a u  d er  M aterie .
P. Jordan, Zur Quantenelektrodynamik. I. Eichinvarianle Quantelung. Vf. zeigt, 

daB es moglich ist, alle nicht eichinvarianten GroBen ganzlich aus der Quantenelektio- 
dynamik zu entfernen. (Z. Physik 95 . 202— 09. 1935. Rostock, Univ.) Ze i s e .

Georges Allard, Allgemcine statistische Methode fu r  die. nicht unterscheidbaren 
Teilcheii. Das Gesetz der statist. Yerteilung der Molekule eines Gases kann in einer 
Weise aufgestellt werden, die ais Erweiterung der PLANCKsehen M ethode eine genauero 
Analyse der Verteilung ais die klass. M ethoden von B o s e - E in s t e in  u . Ferm  i - D ir a c  
gestattet. In die Betrachtungen des Vf. wird das PAULI-Prinzip eingefuhrt. N ach Auf- 
stellung der Formeln fiir die wahrscheinlichste Yerteilung werden 3 Sonderfalle behandelt. 
(C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 199 . 342— 45. 1934. Paris.) G. SCHMIDT.

Mitio Hatoyama und Motoharu Kimura, Annahme einer Polarisation der Elek- 
tronen. Aus den Ruppschen Yeroffentlichungen geht hervor, daB sehnelle Elektronen, 
die zuerst an Au unter 90° gestreut werden, u. dann durch eine Au-Folie laufen, 
asymmetr. Beugungsringe zeigen. Die TlIOMSONschen Verss. (C. 1934 . II . 3085) lieBen 
keine Asymmetrie bis zur Spamiungen von 160 kV erkennen. Bei Wiederholung dieser
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Verss. bis zu Sp&nnungen von 190 kV konnte von den Vff. ebcnfalls nicht ćlie von 
Rtjpp berichteto Asymmetrie festgestellt werden. (Naturę, London 135. 914. 1935. 
Tokio, Komagome.) G. SCHMIDT.

I. E . Tamm, Zur Theorie der Elementarpartikel. Nach St e r n  und La n d e  
(vgl. C. 1933. II. 2651 u. 34. I. 3017) betragt das magnet. Spinmoment des Protons 
in  Kernmagnetonen gemessen 21/2 bzw. 2. Unter der Annalime, daC die DlRACsche 
Wellengleiehung fiir das Proton giiltig ist, muBte das magnet. Spinmoment des Protons 
gleicli 1 sein. Vf. versucht den esperimentellen Befund iiber die GróBe des Spin- 
jnomentcs m it Hilfe der DlRACschen Wellengleiehung zu erklaren. (C. R. Aead. Soi., 
U . B. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. B .] 1934- II- 151— 53. Moskau, 
Univ.) ' G. S c h m id t .

S. Tolansky, Verleilung von mechanischen Kernmomenten. Gegenwartig sind die 
meehan. Kernmomente (Spins) von 53 Isotopen mit ungeradem At.-Gew. zięmlich genau 
bekannt. Hiervon haben 39 ungerade Ordnungszahlen (ein ungerades Kemproton) u.
14 gerade Ordnungszahlen (ein ungerades Kernneutron). Die Verteilung der Atomarten 
auf die verschiedenen Werte des Kernmoments (1/2, 3/2, 6/2 . .  .) ist in beiden Klassen 
sehr yerschieden; so enthalt z. B. die Klasse der Atomarten mit gerader Ordnungszahl 
den Spin 1/2 erheblich haufiger ais die andere Klasse. Dies wird andeutungsweise mit 
dem Kernaufbau in Zusammenhang gebraeht. (Naturę, London 135. 620— 21. 1935. 
Manchester, Univ., Physikal. Lab.) Ze i s e .

J. Gapon und D. Iwanenko, a-Teilchen in leichlen Kemen. Das wiehtigste 
Problem bei der exakten Berechnung der Kernzus. besteht in der mógliehen Bldg. von 
a-Teilehen oder geschlossenen Protonen- und Neutronengruppen. Eine Entseheidung 
iiber beide MSgliehkeiten konnen Messungen des Masscndefektes liefern. Vff. tragen 
die endliehen Differenzen der Massendefekte in bezug auf die At.-Geww. der Isotopen 
auf. Diese Ableitung zeigt nicht nur die Biehtung der Massendefekto an, sondem liefert 
auch den Massendefekt des letzten Kernelementcs, so z. B., wenn betraehtet wird 
Li6 +  n =  7 oder Be9 +  p =  B 10 usw. Fiir die M. des Neutrons wird der Protonen- 
wert von 1,0078 gewahlt. Wegen mangelnder Angaben kann die graph. Darst. nicht 
jenseits des Ar fortgesetzt werden. Boi den Betrachtungen der Vff. ist das mogliche 
Auftreten negatiyer Protonen in Be, welche die Stabilitat von Be8 erklaren wiirdc, 
yernachlassigt worden. Ferner wurde angenommen, daC das Kernsystem ais ein System 
auflerer Elektronen betraehtet -werden kann, u. dafi die Hinzufiigung des letzten Ele- 
mentes das System nicht wesentlich andert. Diese Annahme begegnet gerade in bezug 
auf die leichten Elemente einigen Zweifeln. (C. B . Aead. Sei., U. B . S. S. [russ.: 
Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1934- IV. 275— 76. Leningrad, Physiko-Techn. 
Inst.) ' G. Schm idt.

Giorgio Fea, Zusammenfassende Tabellen und Bibliographie der kunstlichen Um- 
wandlungen. Uberblick iiber die bis Mai 1935 vorliegende Literatur in Form von 
Tabellen u. einer Literaturzusammenstellung: Umwandlungen durch Bombardement 
mit Protonen u. Deutonen, mit He-Kernen, mit Neutronen, durch Einw. von Photonen 
u. durch Bombardement mit rerschiedenen Ionen. (Nuovo Cimento |N . S.] 12- 
368—406. 1935.) R. K. M u lle r .

R. Fleischmann u n d  W. Bothe, Kunstliche Kemumwandlung. Zusam m enfassender 
Bericht mit Literaturverzeichnis 1934—35. (Ergebn. esakt. Naturwiss. 14. 1—41. 
1935. Heidelberg.) S k a l ik s .

D. D. Iwanenko, Ober die Umwandlung von Wasserstoff in Neutronen. Bei der 
Betrachtung der Moglichkeiten zum Nachweis von II3 wurdc darauf hingewiesen, 
dafl yielleicht dieses He-Isotop sieh in ein H-Isotop H 3 umwandelt, das ein Elektron 
aus den auBeren Schalen einfangt. Ahnliche Umwandlungen werden von G a jio W 
betraehtet, jedoch sind bisher noch keine beobachtet worden. Es ist zweifelhaft, ob 
diese Umwandlung im Falle von H stattfindet, welches stabil ist und sieh nicht spontan 
in ein Neutron umwandelt. Diese Umwandlung wiirde die Umkehrung des /?-Zer- 
falls eines Neutrons bedeuten. Das Neutrino dient hierbei zur Erhaltung der Spins. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Rk. H  — y  n wiirde der eines ZusammenstoBes dreier 
Teilchen (Proton, Elektron, Neutrino) sein und ist vernachlassigbar. Die Bedcutung 
eines bestimmten Grenzwertes fiir den Badius des Wirkungsąuerschnittes fur die 
Erzeugung von Elektronen, Positronen u. Neutrinos wird diskutiert. (C. B . Aead. Sci., 
U. R, S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R .] 1934. II. 155—56. Leningrad, 
Physiko-Techn. Inst.) G. SCHMIDT.
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R. Fleischmann, Erregung von sekundarer y-Straldung durćh Neutronen. 2. Teil. 
Messungen an Eisen, Kupfer, Cadmium, Blei. (1. vgl. C. 1936. I. 12.) Durch geeignete 
Aneinanderreihung von Scliichten, in denen schnello Neutronen yerlangsamt oder 
langsame Neutronen mit oder ohne Aussendung von y-Strahlung absorbiert werden, 
gelmgt cs dem Vf., die sehnellen u. langsamen Neutronen, ferner die y-Strahlung u. 
ihre Absorbierbarkeit, jeweils fiir sieli zu messen. Sohnelle Neutronen werden gemessen, 
indem die zusatzliche y-Strahlung bestimmt wird, die durch Aufstełlen von W. u. Cd 
kinter dcm Ziihlrohr entsteht. Die Absorbierbarkeit der langsamen Neutronen wird 
in yerschiedenen Stoffen, wie Cd, Fe, Cu u. Pb, mit Hilfe der im Absorber entstekenden 
7 -Strahlen aus den Anstiegskurven bestimmt. Die Absorbierbarkeit der durch Neu
tronen erregten y-Strahlung wird in ycrschiedenen Absorbern (Paraffin, Al, Fe, Cu u. Pb) 
bestimmt. Das Entstehen von y-Strahlung im Absorber wird durch Vorschalten von 
B20 3 yerhindert. Aus den Absorptionskoeff. in Al wird durch Yergleieh mit den 
bekannten Strahlungen von RaC u. ThC" die Quantenenergie abgesehatzt. 
(Z. Physik 97. 265—76. 18/10. 1935. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. 
Forschung.) G. S c h m id t .

G. Hevesy, Die kiinsdiche Badioaktimtat des Scandiums. Bei den Verss. des Vf. 
wurden ais Neutronenąuelle mit Be-Pulyer u. 200—300 Millicuries RaEm gefullto 
Glasrohrchen verwendet. Nach einer Bestrahlung von einigen Tagen wurde die Neu
tronenąuelle entfernt u. dic A ktm tat des Sc mit Hilfe eines GEIGER-MuLLER-Zahlers 
bestimmt. Unter der Wrkg. der NeutronenbeschieBung treten folgende Rkk. auf:
S02116 +  Ho1 ---- >■ K ib42 +  a ; Sc2145 +  n ,1 — ->- Sc.,,46; K 1942 besitzt eine Halbwerts-
zeit von 16 Stdn. u. emittiert /J-Strahlen, dic in Al einen Absorptionskoeff. von 10 cm-1  
haben, wahrend Sc21'16 eine Halbwertszeit von einigen Jahrcn hat u. sehr weiehe 
Strahlen mit einem Absorptionskoeff. von 63 cm-1  emittiert. Der Zerfall von K 1942 
fiihrt zu Ca2042, der von Sc2146 zur Bldg. von TiZ240. Die beiden Endprodd. sind, wic 
aus massenspektroskop. Messungen heryorgeht, stabile Isotope. AnschlieCend wird 
das Problem der natiirlichen Radioaktivitat des K  diskutiert, wobei sich zeigt, da!3 die 
Radioaktiyitat dem Isotop K 1940 m it einer Halbwertszeit von 108— 1010 Jahrcn zu- 
geschrieben werden muC. Die Bldg. von IC1940 erfolgt wahrscheinlich in prageolog. 
Zeiten in ahnlieher Weise wie die in der Arbeit beschriebene Bldg. von K 1942. (Kong. 
dansk. Vidensk. Selsk., mat.-fysiske Medd. 13. Nr. 3. 15 Seitcn. 1935. Kopen-
hagen.) ‘ G. Sc h m id t .

K. C. Kar, Die Emission schneller Teiichen. Aus Zertrummerungsverss. geht 
hervor, daC aus einer Anzahl radioakt. Elemente Gruppen schneller Teilchcn emittiert 
werden. Die emittierten Teiichen besitzen Gcsehwindigkeiten, die nur uber ein kleincs 
Gebiet yerteilt sind. Vf. yersucht, die wellenstatist. Formel zu modifizieren. Aus 
einer Berechnung der Energio der zerfallenen a-Teilchen geht heryor, dafl a-Teilchen 
mindestens in einer Entfemung von 10-13 — >-10-12 cm vom Mittelpunkt des Kern- 
mnern frei werden. Andererseits liefert die wellenstatist. Formel fiir den Radius des 
festen Kerninnern einen Wert von 10-15 cm fiir radioakt. Substanzen. Es muB somit 
angenommen werden, daC das Gebiet zwisehen 10-15 und 10-13 cm mit elektr. neu- 
tralen Teiichen angefullt ist, was der neutralen Schale von IlUTHERPOED entsprieht. 
Da dieses Gebiet auBerkalb des geladenen Kerninnern liegt, so muC hicr die COULOMB- 
sche elektr. AbstoBungskraft wirken. Nach RUTHERFORD ist die Schale mit polari- 
sierten He-Atomen angefullt. Nach einer allgemeineren Annahmc ist die Schale mit 
einer groBen Anzahl von a- u. /?-Teilchen besetzt, so daB die Gesamtladung Nuli ist. 
Aus den Betraehtungen geht heryor, daB das MaB fiir den Zerfall gleieh der Starko 
der Auslsg. aus den diinnen Schalen ist. Die wellenstatist. Formel liefert die GroBe, 
bei der die a-Teilchen aus dem festen Kerninnern in die Schale eintreten. Wird diesc 
GróBe mit der Zahl der in einem angeregten Zustand befindliehen u. in einer bestimmten 
dunnen Schale yorhandenen a-Teilchen multipliziert, so liiBt sich dic Zerfallskonstante 
formelmaBig angeben. (Current Sci. 4. 154— 55. Sept. 1935. Caleutta, Presidency 
College.) G. S c h m id t .

K. C. Kar, Bemerkung iiber die Potentialschwdle. Die' yom Vf. gemcinsam mit 
Ga n g u l i gegebene Theorie des radioaktiyen a-Zerfalls (C. 1934. I. 999) kommt ohne 
Benutzung der Unbestimmtheitsrelation (Gamow) oder die Annahme negatiyer Energie 
umerhalb des Potentialwalls (S e x l  u . a.) aus; dabei hat sie gewisse Ahnlichkeiten 
mit dem ursprunglichen Modeli von R u t h e r f o r d . (Current Sci. 4. 93—94. Aug. 
1935. Caleutta, Presidency College, Physical Lab.) H e n n e b e r g .
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A. Dauvillier, Próblemc der kosmischen Physik. (Vgl. C. 1934. II. 3224.) Zu- 
sainmenfassende Darst. der Theorie des Vf. iiber don Ursprung der kosm. Strahlen 
u. der magnet. Stórungen des Erdmagnetismus in Zusammenhang mit den Sonnen- 
elektronen u. der A ktivitat der Sonne. (Rev. sci. 73. 73— 82. 1935.) K l e v e r .

Gordon S. Brown, HohenstrahlenatoPerscheinungen. Nach allgemeiner Darst. der 
verschiedenen Methoden zum Nachweis der Hohenstrahlen wird auf die Folgerungen 
aus neuen Beobachtungen iiber die StoBerscheinungen der Hohenstrahlen cingegangen. 
Die Haufigkeit der StoBe einer bestimmten Anzahl von Ionen nimmt mit der Hóhe 
in angenahert gleichem MaBe wie der Gesamtdurchsehnitt der Erzeugung von Ionen zu. 
Die GróBe der in einer bestimmten Hóhe beobaehteten gróBten StoBe nimmt schneller 
mit der Hóhe ais die durehsohnittliche GróBe der Erzeugung von Ionen zu. Die beob- 
achteten StoBe tragen weniger ais 1% zur Gesamtionisation bei. Die physikal. Dimen- 
sionen der Ionisationskammern haben noch nicht die physikal. Dimensionen der StóBc 
uberschritten. Im AnschluB an diese Folgerungen werden noch einige im Zusammcn- 
hang mit den Hóhenstrahlen-StoBerscheinungen stehenden Fragen diskutiert. (Sci. 
Monthly 41. 347—49. Okt. 1935. Massachusetts Inst. o f Technology.) G. S c h m id t .

H. Geiger, Die Sekunddreffekie der kosmischen Ultrastrahlung. Zusammenfasscnder 
Bericht. (Ergebn. exakt. Naturwiss. 14. 42— 78. 1935. Tiibingen.) S k a l ik s .

D. Blochinzew und F. Halperin, Ober die Absorption und Slreuung der Iióntgen- 
stmhlen. Es wird der Koeff. der wahren photoelektr. A’-Absorption in Metallcn bc- 
rechnet, ohne Berueksichtigung der Feinstruktur bzw. der period. Andcrungen des 
Gitterfeldes. Die erhaltene Gleiehung fiir den Absorptionskoeff. steht in guter tjberein- 
stimmung mit friiheren experimentellen Ergebnissen anderer Autoren. Auf Grund 
der Differenzen zwischen den berechneten wahren Absorptionskoeff. u. den experi- 
mentellen Werten des vollen Absorptionskoeff. werden die GróBen der Streuungs- 
koeff. abgesehatzt. Es zeigt sich, daB dic Massenstreukoeff. von der Atomnummer 
abhangig sind, was auf ein Fehlen der A dditm tat der Streuung einzelner Elektroncn 
hinweist. (Physik. Z. Sowjetunion 7. 175— 88. 1935. Moskau, Univ., Forschungsinst. 
f. Physik.) * S k a l ik s .

Horia Hulubei, N em  Nichtdiagrammlinien in den K  a.-Spektrcn der Elemeilte 
zwischen Cu(29) und Rh (45) einschliefUich. Mit einem Fokussierungsspektrographen 
von 40 cm Durehmesser mit (juarzkrystall (C. 1935. II. 478), Auflósung etwa 5 X-E./mm  
in 1. Ordnung, hat Vf. die Struktur von iTa3>1 untersueht. Die Ergebnisse fur Cu, 
Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y u. Rh werden in einer Tabellc mitgeteilt. Bei Cu, Zn u. As 
wurden Tripletts beobachtet, bei den ubrigen Elementen bis Zr (40) Dubletts, doeli 
scheint die Struktur noch komplexer zu sein. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201- 
544— 47. 30/9. 1935.) S k a l ik s .

J. Shearer, Wellenldngenmessung der N iL  a li2- und N iL  [ir  Linien vo>i melallischem 
Nickel und von Nickelsalzen. Die Wellenlangen u. Strukturen der beiden Emissions- 
linien wurden mit einem Spektrographen mit Konkavkrystall bei metali. N i u. den 
Verbb. Ni„Os, NiO  u. N iS  (auf einer Cu-Platte auf der Antikathode aufgetragen) 
photograph.-photomctr. gemessen. Die Wellenlangen des Maximums u. der kurz- 
welligen Grenze sind bei allen 4 Substanzen auf etwa 1/300 iibercinstimmend. Mit 
derselben Genauigkeit wurde festgestellt, daB der Frequenzunterschied zwischen den 
X-Linicn des Metallcs ebenso groB ist wie zwischen den Linien Ni K a l u. Ni Ka». Dic 
Spektren der Verbb. werden genauer beschrieben. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 20. 504— 13. 
Sept. 1935.) S k a l ik s .

Leo Pincherle, Ober die Inlensitdt der Remtgeidinien des Goldes. (Physica 2- 
597— 605. 1935. Rom, Inst, f. Physik, Kgl. Univ. — C. 1935. II. 1658.) G o t t f r ie d .

Leo Goldberg, Relathe 3Iultiplettstarkc?i bei der LS-Koppelung. Vf. bereehnct 
die relativen Starken der Linien innerhalb verschiedener INIultipletts fur 65 Ubergangs- 
schemata, die fiir die Astrophysik von Interesse sind. Die Berechnung erfolgt teils (in 
den Fallen, wo das sprinęende Elektron zu einer Gruppe von 3 oder mehr aquivalen ten  
Elektroncn gehórt) nach der naher beschriebenen Methode von Co n d o n  u. UFFOKI) 
(C. 1934. I. 2552), teils durch die auf das vorlicgende Problem ubertragenen K r o NIG- 
schen (Z. Physik 33 [1925]. 261) Formeln. Ferner wird gezeigt, daB man bei der Be- 
nutzung der ersterwahnten Methode nur dic Zustande nullter Ordnung einer einzigen 
Konfiguration hinzuschreiben braucht, u. zwar von derjenigen mit der kleinsten Anzahl 
von Termen. (Astrophysic. J . 82- 1— 25. 1935.) Z e i s e .
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W. S. Wilson, und R. B. Lindsay, Wdlenfunklionen fiir  cinige angeregte Zustdnde 
des Ildiumatoms. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1935. II . 3203 referienten Arbeit. 
(Physic. Rev. [2] 47. 681— 86. 1935. B r o w n  Univ.) Go s s l e r .

Michinori Kurihara, Zur Theorie der Calciumchromosphare. Vf. erortert 2 in 
der Theorie der Ca-Sonnenchromosphare von W o l t je r  (B. A. N . 167 [1929]) ent- 
haltene Voraussetzungen: 1. daB eine vertikale Kraft von konstantem Betrag auf die 
Ca+-Ionen wirkt; 2. daB die Obergange von Ca+ zum Ca++ oder Ca yernaehlassigt 
werden kónnen. Vf. zeigt, daB der Lichtdruck auf sieh bewegende Ionen ca. 2-mal so 
groB ist wie der Lichtdruck auf ruhendc Ionen, wenn die Gesehwindigkeit der ersteren 
ca. 70 km/Sek. betragt (entsprechend einer Hohe von 6800 km), wahrend WOLTJER 
cinen von der Gesehwindigkeit unabhangigen Lichtdruck annimmt. (Mem. Coli. Sci., 
Kyoto Imp. Univ. Ser. A. 17. 51— 58. 1934. Kyoto, Inst. f. Astrophysik. [Orig.: 
dtsch.]) Ze i s e .

A. J. Mee, Die Struktur ton Molekiilen. Es wird ein durch Beispiele erlauterter 
Uberblick uber die Struktur (Elektronenanordnung, Gestalt) von Moll. u. die Methoden 
zu ihrer Best. gegeben. (Sci. Progr. 29. 624—38. 1935.) Ze i s e .

Richard M. Badger, Die Beziehung zwischen Kernabslanden und den Krćifłe- 
konslanten zweiatomiger Molekule. Nach zwei friiher von dem Vf. angegebenen 
Gleichungen (vgl. C. 1934. I. 3010) werden die Kernabstande einiger zweiatomiger 
Moll. berechnet u. mit den beobaehteten Werten verglichen. Die Ubereinstimmung 
ist gut. Die Bercchnung geschah fur die folgenden Moll.: JC1, Br2, PN, SO, HC1, HJ, 
SiO, CS u. PbO. (Physic. Rev. [2] 48. 284—85. 1/8. 1935. California Inst. of Techno
logy, Gates ehem. Labor.) Go t t f r ie d .

H. Hellmann, Eine neue Naherungsmełhode fiir  das Viddektronenpróblem. Vf. 
deutet eine an anderer Stelle (C. 1935. II. 645) ausfiihrlieher beschriebene neue Methode 
zur naherungsweisen Lsg. des Vielelektronenproblems an. Sie besteht darin, den Atom- 
kern mit den abgeschlossencn Elektronenschalen nach Thom as-Ferm i u . die Valenz- 
elektroncn nach S c h r o d in g e r  z u  behandeln. Diese Methode erlaubt die Best. der 
gesamten Potentialfunktion aus experimentellen Daten. Fiir K 2 u. E H  werden hicr- 
naeh Naherungswerte des Kernabstandes u. der Bindungsenergie errechnet. (J. chem. 
Physics 3. 61. 1935. Moskau, KARPOW-Inst. f. physikal. Chemie.) Z e ise .

Helmut Lohner, Ober ąuanlenhafte Geschuńndigkeitsverluste langsamer Eleklronm  
und Wirkungsquerschnitte in  Molekulgasen. Aus den Messungen des Vf. uber ąuanten- 
hafte Energieverluste langsamer Elektronen in den Gasen / / 2, N,,. NO, CO, N 20 , C 02 
mit Hilfe der LENARDschen Gegenspannungsmethode ergibt sieh, daB in diesen Gasen 
die unelast. Reflexion bei den folgenden Elektronenenergien einsetzt: in H2 bei 4,25 V; 
in N 2 bei 2,45 V; in CO bei 2,4 V; in NO bei 3,65 V; in N20  bei 7,2 V u. in CO bei
7,1 Volt. Der zwischen den gemessenen Energieverlusten der Elektronen u. dem Ver- 
lauf der Wirkungsquerschnittkurvcn bestehende enge Zusammenhang wird eingehend 
besprochen (Zcrlegung des Wirkungsauerschnitts). (Ann. Pliysik [51 24. 349—60. 
13/10. 1935.) ' K o l l a t h .

E. Olsson, Das Emissionsspektrum des Te2. Aufnahmen des Emissionsspektr. von 
Te2 mit grofier Dispersion (ca. 1 A/mm) zeigen, daB die nicht iiberlagerten starken Banden 
im allgemeinen 5 Kanten aufweisen, die nur ais Isotopieeffekt gedeutet werden konnen. 
Dadurch ist die Existenz der Moll. Te130Tc130, Te130TeI2s, Te128Te128, Te130Te126, 
Te128Te126 u. Tc126Te126 festgestellt. Ferner spricht fiir die Existenz eines Mol. Te123Te124 
die Tatsache, daB die letzte beobachtete Kante starker ist ais die Kanten fiir Te128Te125 
u. Te130Te125, die nach A sto n  (C. 1931. II. 2105) u. B a in b r id g e  (C. 1932. II. 650) 
zu erwarten sein sollten. Die gefundene Isotopieaufspaltung ist erheblich (maximal 
ca. 40 cm-1 ); dies beruht darauf, daB die Moll. aus ungefahr gleich schweren Atomen 
bestehen. — Bei der Ausmessung des ganzen Emissionsspektrums bis ca. 4900 A er- 
geben sieh zwischen 4475 u. 4500 A die scharfsten Bandenkanten (also die kleinsten 
Isotopieeffekte). Im langwelligen Gebiet gibt Vf. eine andere Einordnung der Banden 
ais R o se n  (C. 1927. II. 782). Die Banden lassen sieh ani besten durch die Śchwingungs- 
formel:
ve =  22 189 +  169,2 (»' +  '/2) —  0,92 (v' +  »/*)* — 251,5 (v" +  V.) +  1,0 (v" +  i /2)2 
beschreiben. Wenn man diese Formel fiir Banden mit nicht aufgel. Isotopiestruktur lxi- 
nutzen will, dann muB man sie dem Mol. Te128Te128 zuordnen. —  Storungen von gleicher 
Starkę u. Haufigkeit wie im S2-Spektrum treten bei Te, nicht auf; im Bandenzug 
v — v" =  0 scheinen nur v' =  16 u. yielleicht die letzten v’ gestort zu sein. Im Einklang
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mit der von H ir s c h l a f f  (C. 1932. II. 334) im Absorptionsspektrum gefundenen 
Pradissoziationsgrcnze bei v' =  24 ergibt sich im Emissionsspektrum v' — 22 ais letzte 
deutlicho Bandę, wahrend v' =  23 sohon sehr schwach ist. (Z. Physik 95. 215— 20. 
1935. Stockholm, Univ., Physikal. Inst.) Ze i s e .

P. Goldfinger und W. Lasareff, Dissoziationsenergie des CO-Mólekiils und die 
Sublimationswarme des KoMenstoffs. Aus spektroskop. Daten finden Vff. fur die 
Dissoziationsenergie des CO in n. Atome einen Wert von 11 eV =  253,6 kcal, wobei 
der Fehler wahrscheinlich nicht grofier ais 0,1 eV ist. Mittels dieses Wertes ergibt 
sich fur die Sublimationswarme des C 7,26 eV =  167 kcal. (Naturę, London 135. 
1077. 1935. Luttich, Univ. Labor. f. Physikal. Chem.) Ge h l e n .

B. Rosen, Dissoziationsenergie des CO-Molekuls und die Sublimationswarme des 
Kohlenstoffs. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. weist darauf hin, dafi die Anwendung der t)ber- 
legungen von H e r zber g  (C. 1933 . II. 665; 1935 . I. 1978) auf die von S chm id  u . 
Gero  (C. 1935. I. 3382) beobachtete Pradissoziation des CO fur die Dissoziations
energio des CO in n. Atome den Wert 11,06 ±  0,005 eV liefert. (Naturę, London 135. 
1077. 1935. Luttich, Univ. Astrophysikal. Inst.) Ge h l e n .

Folke Norling, Ober die Bandempektren der ionisierlen Halogenwasserstoffe.
I. Bromwasserstojfbanden. Mit einem yerbesserten Hoblkathodenrohr, das ein be- 
sonders starkes negatives Glimmlicht liefert (die aus Cu gefertigte Hohlkathode u. die 
Kuhlróhren sind durch Pyrexglasrohren umgeben, so daB das negative Glimmlicht 
yollstandig in den Hohlraum gezwungen wird), erhalt Vf. in HBr von niedrigem Dmck 
durch 10-std. Belichtung ultraviolette Banden zwischen 3000 u. 4000 A in der 2. Ord- 
nung eines groBen Gitters (Dispersion l i /m m ) ,  die dem ionisierten Mol. HBr+ zu- 
geschrieben u. in Analogio zu den von K u l p  (C. 1931 . I. 2582) analysierten HC1+- 
Banden im UV durch einen "Dbergang -S  — -IIi gedeutet werden kónnen. Die Dublett- 
aufspaltung betragt 2653 cm-1 . Fiir die Rotationskonstanten B, Tragheitsmomente /  
u. Kernabstande r ergeben sich folgende Werte:__________________________________

Term 2  (V =  0) £ ( v = l ) n>u n>i,

B  (cm-1) ................................. 5,85 5,60 7,98 7,93
/  (1 0 -40 gcms) ...................... 4,72 4.94 3,47 3,49
r (A )........................................... 1,70 1,74 1,45 1,46
(Z. Physik 95. 179—88. 1935. Stockholm, Univ., Physikal. Inst.) Ze is e .

Alfiedo Maione, Ultrarotabsorption des Wasserstoffsuperozyds. Im ultraroten 
Gebiet bis 5,5 /i sind die Banden des W. bei 1,5 u. 2 /i, die ais Teile der dreifachen 
Bandę 3 n  angesehen werden konnen, etwas nach hoheren Wellenlangen verschoben; 
es wird ein neues Maximum bei 4,4 /i beobachtet; die Bandę 4,6 fi ist wahrscheinlich 
nach 4,85 fi yerschoben. (Nuoyo Cimento [N. S.] 12. 358— 60. 1935. Neapol, Univ., 
Physikal. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Maria Battista, Ober das Verhalien einiger wdsseriger Sulfatlosungen im  ultra- 
rolen Spektrum. Vf. untersucht das Absorptionsspektrum des W. im Ultraroten bei
1— 5,5 n  in Ggw. von SO /' in Form von CuS04, F eS04 u. MnS04. Die Banden bei 1,5 
u. 2,0 /i treten bei CuS04- u. F eS04-Lsgg. wie bei W. auf, die Bandę bei 3,0 n  ist etwas 
yerschoben nach hoheren Werten, aueh die Bandę bei 4,6 /ł ist yerandert u. ycrschoben. 
Bei Ggw. von MnS04 wird bei unverandertem Auftreten der W.-Banden bei 1,5 u. 2,0 fi 
eine Absorptionsverminderung bei 1,3— 1,5 /i, bei 2,6—3,5 fi u. von 4,3 /i an beobachtet, 
die aueh die Banden bei 3 u. 4,6 fi (yerschoben nach 4,7 /() trifft. Es zeigt sich somit 
ein charakterist. EinfluB des Kations. (Nuoyo Cimento [N. S.] 12. 342— 47. 1935. 
Neapol, Inst. f. Experimentalphysik.) R. K. Mu l l e r .

A. Simon und F. Fehśr, Ramaneffekt und Konstitution beim Wasserstoffsuperoxyd. 
Es wird die Konst. des H20 2 diskutiert u. auf Grund des Dipolmomentes sowie des 
Ramanspektrums auf eine Form geschlossen, bei der die OH-Valenzen einen Winkel 
von 110° mit der O—O-Achse (einfaehe Bindung) einschlieBen, die beiden OH aber um 
90° aus dor Ebene heraus gegeneinander yerdreht sind. Dieser Form entspricht dic 
Symmetrio G1 u. darnit sind nach den PLACZEKsehen Auswahlregeln 6 ram anaktiye
Freąuenzon zu erwarten. 99,5°/oig. H20 2 wird untersucht u. ergibt 3 R am anlinien
bei 877, 1421 (Bandę) u. 3395 (Bandę) cm -1 . 877 diirfte die O—0-Valenzschwingung, 
3395 die OH-Bando sein, wahrend 1421 cm-1  ais Deformationssehwingung aufgefaBt 
wird. In 3°/0ig. H20 2-Lsg., in der die Linie 877 cm-1  noch deutlich auftritt, kann sie
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durch Zusatz von NaOH zuni Verschwinden gebracht werden. Offenbar tritt iii diesem 
Faile nieht nur Dissoziation in H u. HO,, sondern auch eine Loekerung der O—O-Bindung 
ein. (Z. Elektrochem. angew. physit. Chem. 41 . 290—93. 1935. Dresden, Inst. f. 
anorg.-teehn. Chemie, Techn. Hochschulo.) DADIEU.

Arakel Tchakirian und Henri Volkringer, Ober die Ramanspektren der Brom- 
rerbindungen des Germaniums und des Zinns. Es wurde das Ramanspektrum des GeBrt 
aufgenommen u. naeh kurzer Zeit ein sehr starkes Spektrum mit den Freąuenzen 78,
111, 234 u. 328 cm-1  erhalten. Es gleicht in seinem Typus vollkommen dem der 
anderen Tetrahalogenide. AuBerdem wurde auch das Germanochloroform (erhalten 
dureh Auflósung von GeS in 40°/oig. HBr) aufgenommen. Das Ramanspektrum ist 
schwach u. yerwaschen u. besteht aus den Linien 80, 110, 180, 200 u. 232 cm-1 . Dic 
analoge Sn-Verb. wurde dureh Einw. von 40%ig. wss. HBr-Lsg. auf metali. Sn lier- 
gestelit u. eine wss. Lsg. aufgenommen. Es ergab 5 Freąuenzen bei 60 (Bandę), 95, 
160, 180 u. 215 cm-1 . Der Verb. durft© die Struktur [SnBr3]~H+ zukommen, also 
ionogener Charakter. Dafiir spricht auch das Fehlen einer (hohen) Sn-H-Frequenz. 
Beim Germanochloroform sprechen die allgcmeinen chem. Eigg. fur Ahnliclikeit mit 
dem gcwóhnlichen bzw. Silicochloroform, wiewohl auch hier nach Meinung der Vff. 
die Abwesenheit einer Ge-H-Frequenz auf ionogene Bindung des H  an den Mol.-Rest 
hinweist. (C. R. hebd. Seanees Aead. Sei. 200 . 1758— 60. 1935.) D a d i e u .

Jean-Marie Delfosse und Raphael Goovaerts, Ramanspektrum des Silicóbromo- 
fonns. Sorgfaltig getrockneter HBr wurde bei Rotglut uber amorphes Si geleitet, 
aus dem entstehenden SiBr4-SiHBr3-Gemisch SiH Br3 durch fraktionierte Dest. ge- 
wonnen u. das Ramanspektrum dieser Substanz aufgenommen. Man erhalt Raman- 
linien bei 2236, 999, 770, 470, 362, 166 u. 115 cm-1 . Das Spektrum weist vollkommen 
den Chloroformtypus auf. FaBt man das Mol. ais regelmaBige dreiseitige Pyramide 
auf (SiH ais Spitze), dann ergibt sich in Analogie zu den anderen Chloroformen folgende 
Zuordnung j>t =  362, i>2 =  166 sind die beiden einfachen Schwingungen, welche dio 
Symmetrie der Pyramide nieht andern, i>3 =  470 u. vx =  115 cm-1  sind die beiden 
doppelten Freąuenzen, welche die Pyramidensymmetrie yeriindem. Die Linie 2236 cm-1  
entspricht der Si-H-Bindung. Endlich werden bei starker Exposition noch drei schwache 
neue Linien bei 3057, 2977 u. 2918 cm-1  gefunden, die nieht erklart werden konnen. 
(Buli. Aead. roy. Belgiąue, Cl. Sei. [5] 21 . 410— 13. 1935. Lab. de Physiąue, Univ. dc 
Louvain.) ' DADIEU.
*  R. T. DuHord, Nachweis einer schwachen Asymmetrie des Kohlensloffałoms durch 
dm Ramaneffekt. Dio Priifung einer groBen Zahl von Ramanspektren einfacher Kohlen- 
stoffyerbb. fuhrt zur Annahme zweier schwach verschiedener Bindekrafte am C-Atom. 
Auch bei N  u. O scheinen ahnliche Verhaltnisse Torzuliegen, wogegen bei Elementen 
in hoheren Horizontalreihen des period. Systems nichts derartiges zu beobachten ist. 
(Buli. Amer. physie. Soc. 9. N r. 5. 7. 1934. Missouri, Univ.) D a d i e u .

S. M. Mitra, Unłersuchungen iiber die Polarisation von Slreustrahlung. I. Teil. 
Rayleighstrahlung. Es wird eine eingehende experimentelle Unters. iiber die Polari- 
sationsdispersion in Fil. (Bzl. u. CS„) angestellt. Die unter allen VorsichtsmaBregeln 
(Berucksichtigung der Rotationsramanstreuung usw.) ausgefiihrten Yerss. zeigen, 
daB eine Abhangigkeit der Polarisation der Rayleighstreuung von der Wellenlange 
des gestreuten Lichtes nieht besteht. Auch tritt negative Polarisation, wie sie so oft 
in der durch gelóste Farbstoffe ausgesandten Fluorescenzstrahlung beobachtet wird, 
nieht auf. Anomale Polarisation scheint bei der Lichtstreuung ebenfalls nieht auf- 
zutreten. (Z. Physik 96. 29—33. 1935. Dacca.) D a d i e u .

Frank Matossi und Hans Fesser, Uber da-s Reflexionsvermogen ton wdsserigen 
Losungen im Ultrarot. Es werden die Ergebnisse der Unters. des Reflexionsvermógens 
von W. u. einigen Salzlsgg. (LiCl, NaCl, KCl, NaBr, N aJ, CaCl2, L iN 0 3) bei 3 u. 6 p  
mitgeteilt. Diese Grundschwingungen u. v3 des W.-Mol. sind in den Lsgg. gegeniiber 
reinem W. verlagert. Das Reflexionsvermogen -wird erhoht. Die Annahme einer 
depolarisierenden u. hydratisierenden Wrkg. der Ionen auf die W.-Moll. erklart diese 
Veranderungen. Bei den Kationen wachst sowohl die Depolymerisation ais auch die 
Hydration mit fallendem Ionenradius stark an. Die Anionen zeigen geringe Hydratation, 
die depolymerisierende Wrkg. nimmt mit dem Ionenradius zu. Der EinfluB dieser 
beiden Effekte auf die Reflexionsbanden ist je nach der Schwingungsform der beiden

*) Spektrum organ. Verbb. vgl. S. 984.
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Grundfrequenzen in eharakterist. Weise vcrscliicdcn. Die Vei‘Suchsanordnung ist 
eingehend bcschriebcn. (Z. Physik 96. 12—28. 1935. Breslau, Physikal. Inst. d. 
Univ.) * D a d ie u .

Robert Guillien, Ober die eleklrische Doppelbrechung von flussigem Sauerstoff 
und Stickstoff. E s wurde die KERR-Konstante B  fiir 97,6%ig. fl. Sauerstoff u. 99,8%ig. 
Stickstoff bei verschiedcnen Tempp. fiir ). =  5461 A bestimmt. Ausgegangen wurde von 
einer KERR-Konstante von 3,577 X 10” 7 fiir CS2 bei 20°. Fiir 0 2 ergab sieli boi der 
Temp. des K p. (90,15° absol.) B =  (22,38 ±  0,2) x  10“9, u. fur N 2 bei 77,40° absol. 
B  =  (8,06 ± 0,08) X 10~9. Nach der Theorie von LaNGEVIN errechnen sich ais Werte 
25,5 X 10~9 bzw. 15,6 X I0“'J. Der Verlauf der Konstanten in Abhangigkeit zur Temp. 
ist linear, u. zwar unigekehrt proportional. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 1840 
bis 1841. 1935.) " G o t t f r i e d .

J. H. C. Thompson, ('ber das Spektrum der Norm a 1frerjuenzen citics polaren 
Krystallgitters. 1. Eine fruher (C. 1935.1. 2943) angegebene Methode wird zu einer all- 
gemeinen Theorie des Schwingungsspektrums eines polaren Krystallgitters ausgearbeitet, 
die eine numer. Berechnung ermóglicht. (Proc. Boy. Soc., London. Ser. A. 149. 487 bis 
505. 1935. Oxford, Mcrton-College.) Ze i s e .

Edwin E. Jelley, Pleochroismus von Krystallen von sdtenen Erdsalzcn ais Bcweis 
der Nichtrotalion ge.wisser Elektronenbahnen. Es wurden die Absorptionsspektren fiir 
vcrschiedene Schwingungsrichtungen in Krystallen von Neodym-, Praseodym-, Saina- 
rium- u. Cerammonsulfat aufgenommen. Wiihrend beim tlbergang der Schwingungs
richtungen parallel Z  zu solchen, die zwischen Z  u. X  liegen, keine Anderung der Ab
sorptionsspektren eintritt, treten deutlichc Anderungen auf bei dem tlbergang von 
parallel Y  zu solchen zwischen Y  u. X . Besonders bemerkenswert ist, daB dio Bandcn 
an gewissen Punkten schwacher werden, u. daB die Richtungen minimaler Absorption 
nicht mit einer Achse des P R E S N E L S ch e n  Ellipsoids zusammenfallen. Es folgt hieraus, 
daB die Elcktronenbahnen einiger N-Elektronen — die Absorptionsbanden der seltenen 
Erden werden bedingt dureh die nicht voll besetzte N-Sehale — festgelegt sind in bezug 
zur Krystallstruktur. Da es sich hierbei nicht um Valenzelektronen handclt, wird ais 
wahrscheinlich angenommen, daB dio Metallionen ais Ganzes nicht frei im Krystall 
rotieren kónnen. (Naturę, London 136. 335— 36. 1935. Harrow, Kodak Research 
Lab.) G o t t f r i e d .

Sterling B. Hendricks und W. Edwards Deming, Vber die oplische Anisotropie 
ron MolekulgiUern, behanddt an einigen Oxalalen. Die Methoden zur Berechnung der 
Doppelbrechung von Ionenkrystallen haben annahernde Kugelsymmetrie der Ionen 
zur Voraussetzung u. versagen bei Molekiilgittern. Vff. leiten einige allgemeine Bc- 
ziehungen fiir die opt. Anisotropie u. den mittleren Berechnungsindex eines Systems 
von Moll. ab. Zur Priifung dieser Beziehungen waren polymorphe Pormcn bestimmter 
Molekulgitter am besten geeignet, doch bestehen Schwierigkeiten in der Best. der be- 
treffenden Strukturen. Dalier verwenden Vff. fur die Priifung eine Gruppe polarer 
Verbb. mit gemeinsamem anisotropem łon: die vor kurzem (C. 1935. II. 2653) unt-er- 
suehten Osalato. Es zeigt sich, daB dio beobachteten opt. Anisotropien der Oxalat- 
krystalle aus der Anisotropie u. der Orientierung der Oxalatgruppe in den verschiodenen 
Gittern mit befriedigender Obereiustimmung abgeleitet werden kónnen. Die mole- 
kulare Wechselwrkg. niacht sich nur bei x\nwesenhcit stark polarisierbarer Ionen 
stiirker bemerkbar. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristallchcm.
| Abt. A. d. Z. Kristallogr.. Minerał., Petrogr.] 91. 290-—301. Sept. 1935. Washington 
[D. C.], Burcau of Cliemistry and Soils.) S k a l ik s .

G. F. Kossolapow und A. K. Trapesnikow, Rontgenographische Unlersuchutig der 
thermischen Ausdehnung des Gadmiums. N ach der Riickstrahlmcthode unter Ver- 
wendung von  ebenem Film  haben Yff. an polykrystallinem  Cd im Temp.-Intervall 
26— 189“ die Anderung des Achsenverhaltnisses c/a sowie dio Ausdehnungskoeff. 
senkreeht zur Hauptachsc u. parallel zu derselben (a_|_ u. a„) bestim m t. D ie Gitter- 
konstanten a  u. c bei 26° stim m en m it den von S t e n z e l  u .  W e e r t s  (C. 1933. I- 1573) 
erm ittelten  u. denen von KoŹINA u. RowiNSK Y (dem naehst zu veróffentlichendc 
Ergebnisse) genugend gut iiberein. D ie K urye der Anderung von c/a zeigt, daB die 
Abweichung von  der dichtesten K ugelpackung m it stcigender Temp. gróBer wird, 
daB aber bei hóheren ais den angewandten Tempp. eine Sattigung zu erwarten ist. 
Die aus den M essungsergcbnissen berechneten linmren AusdeJinungskoeff. betragen 
fur das untcrsuchte Tem p.-G ebiet: ax =  1,7— 2 ,2 -10“5; an =  4 ,8 -10-5 . ax  wachst
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mit steigender Temp., wahrend a B (langsamer) abnimmt. Aus den linearen Koeff. 
wurdc der YolumenausdeJinungskoeff. f) berechnet. Die Anderung von f) mit der Temp. 
stimuit mit den.von UFFELJIANN (C. 1931. I. 235) nach der opt. Methode erlialtenen 
Ergebnissen gut uberein. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 91. 410—23. Okt. 1935. Moskau, 
Róntgenlabor. W. J. A. M.) Sk a l ik s .

V. Caglioti, Uber die Struktur des Eisenphosphats. Aus FeCl3-Lsg. m it N a2H P 04 
in Ggw. von Na-Acetat gefalltes u. bei 600° gegliilites F eP 04 (schwaeh gelblich weiB, 
li. 3,10) zeigt bei Rontgenunters. Quarzstruktur mit a0 =  5,035, c0 =  5,588, c/a =  1,11. 
Durch Erhitzen auf 900° wird das Spektrum nicht verandert, wohl aber durch Schmelzen 
untcr NaCl. Im Gegensatz zu A1P04 (vgl. HuTTENLOCHER, C. 1935. II. 1601) scheint 
FeP04 nur in einem Gittertyp zu krystallisieren. (Atti R. Acead. naz. Lincei, Rend. 
[6] 22. 146—49. 1935. Rom, Univ., Chem. Inst.) R. K . Mu l l e r .

H. Braekken, Die Krystallstruktur von Arsen- und Anlimontribromid. Vorl. Mitt. 
AsBr3 ist rhoinb., Raumgruppe F4, mit lolgenden Gitterkonstanten: a =  10,15, b =  
12,07, c =  4,31 A. Die Flementarzelle enthalt 4 Moll. Die Atome besetzen vierzahlige 
Lagen mit etwa folgenden Parametern: 4 As: x  =  0,300, y  =  0,215, 2 =  0; 12 Br: 
^  =  —0,193, ih =  0,123, zt =  0,262; z 2 =  0,133, y2 =  0,123, z2 =  — 0,262; z 3 =  0,482, 
)/:i =  0,123, z3 =  —0,250. Die Struktur ist aus pyramidenformigen AsBiyMoll. auf- 
gebaut. SbBr3 hat dieselbe Struktur. (Kong. Norske Vidensk. Sclsk. Forhandl. 8. 
Nr. 10. 1 Seite. 1935.) " S k a l ik s .

W. Feitknecht und W. Lotmar, Die Struktur des griinen basischen Kobaltbromids. 
11. Mitt. uber basische Salze. (10. vgl. C. 1935. II- 1819.) Im Laufc einer systemat. 
Unters. der bas. Salze der zweiwertigen Metalle, dereń Hydroxyde im C 6-Typ (Cd.)2) 
krystallisieren (vgl. C. 1935. II. 1818. 1819), wurdc eine Gruppe von isomori)hen hoch- 
bas. Halogeniden gefunden: das bas. Zinkbromid III, griine Kobaltehlorid u. Kobalt- 
bromid. Wahrend das Chlorid unbestandig ist u. nur in hochdisperser Form erhalten 
werden konnte, lieB sich das Bromid in mikrokrystallincm Zustand gewinnen u. wurdc 
deshalb ais Ausgangsstoff fiir die Strukturermittlung der isomorphen bas. Salze ge- 
wiihlt. — Die Pulverdiagramme der 3 erwahnten Halogenide sind relativ linienarm 
u. zeigen Ahnlichkeit mit den Diagrammen der bas. Zinkhalogenidc ZnBr„- t Zn(OH)2 
u. ZnCl2-4 Zn(OH)2: sic konnen aus den letzteren durch Wegfall einer Anzahl von 
Linien gedacht werden. — Vom bas. Zinkchlorid konnten millimctergroGe Krystalle 
gezuchtet werden, dereń róntgenograph. Unters. (Dreh-, Sehwcnk- u. LAUEAufnahmen) 
folgendes ergab: Rhomboedr. Translationsgruppe: a — 6,34, c =  23,60 A. 1 Mol. in 
der rhomboedr. Elementarzelle. Raumgruppe wahrscheinlich D3d5. Sehr wahrscheinlich 
bilden die ZnAtome hexagonale Netze der Kantenlange a j2 u. im Abstand c/3, d. h. 
Schichten derselben Struktur wie im hexagonalen a-Zn(OH)2, aber mit groCerem Ab
stand voneinander u. rhomboedr. verschoben. Das ziemlich linienreiehe Diagramm 
lieB sich sicher indizieren, wodurch dann auch eine eindeutige Indizierung der durch 
Wegfall einiger Linien „unvollstandigen“ Diagramme der 3 hochbas. isomorphen 
Halogenide gelang. In diesem fehlen alle Linien mit h oder k ungerade, die Tianslations- 
gruppe ist auch rhomboedr., die a-Achse kann aber halbiert werden. — Eine genauc 
Vermessung des bas. Kobaltbromids in einer Kamera von 91,7 mm Durchmesser ergab: 
a = '3,13 ±  0,01, c =  24,7 ±  0,1 A. Mit der D. 3,18 u. dem Mol.-Gewieht 527,8 be- 
rechnen sich 0,76 Moll. im Elementarkorper. Es kommen also auf die rhomboedr. 
Zelle 1 Co(OH)2- ' /4 Co(OTI)Br. Es liegt nahe, den ganzzahligen Anteil der Formel 
auf feste Gitterplatze zu verteilcn, die nur in Bruchteilen vorhandenen Atonio aber, 
also das Co(OH)Br, ais mehr oder weniger ungeordnet anzunehmen. 1 Co lage dann 
in (0 0 0) u. 2 (OH) in ^  (u u u). Intensitatsberechnungen zeigen, daC u zwischcn 
0,364 u. 0,370 betragen 111118. Dieser Wert lieB sich auch durch Vergleich mit Zn(OH)2 
stutzen. Der Abstand Co— O liegt hiernach etwa zwischen 1,96 u. 2,05 A, ist also 
sicher kleiner ais der von N a t t a  (C. 1929. I. 188) fiir das Hydroxyd berechnetc Wert 
2,17 A. Eine Aufnahme von Co(OII) , ergab auch etwas andere Identitatsperioden 
ais nach N a t t a :  a =  3,170 ±  0,003 A, c =  4,645 ±  0,005 A. Intensitiitsberechnung 
mit u =  >/5 (entsprechend Co— O =  2,05 A) ergab mindestens so gute t)bereinstimmung 
ais der Wert ł/4 von N a t t a .  —  Die Zelldimensionen des griinen bas. Kobaltchlorids 
sind a =  3,13, c =  24,8 A; die Genauigkeit ist hier geringer. —  Die Strukturen des 
bas. Kobaltbromids u. der isomorphen Substanzen bestehen also aus reinen Hydroxyd- 
schichten im Abstand 8,2 A, die durch ungeordnet eingelagertes Materiał zusammen- 
gehalten werden. Die Hydroxydschiehten sind beim bas. Kobaltbromid u. -chlorid



9 6 2  A ,. Au fba u  d er  Ma t e r ie . 1 9 3 6 . I.

iu der a-Richtung um 0,04 A gegeniiber dem reinen Hydroxyd kontrahiert. Diese 
Kontraktion ist sichcr rcell u. durfte mit der Trennung der Schichten in der c-Riehtung 
von 4,65 auf 8,23 A zusammenhiingen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 91 . 136—41. 
Aug. 1935. Bern, Chem. Inst. u. Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

H. M. Powellund A. F. Wells, Koniplexanionenbildimg durch dreiicertige Elernente: 
Die Struktur von Cdsiumthalliwnenneachlorid. Cs3Tl2Cl3 wird naeh P r a t t  (Amer. J. 
Sci. [Silliman] 49  [1895]. 397) dargestellt u. róntgenograph. in bezug auf die Krystall- 
struktur untersucht. Es liegt hexagonale Struktur mit 6 Molekiilen in der Elementar- 
zelle oder rhomboedr. mit 2 Molekiilen vor. a0 =  12,82, c0 =  18,27 A oder a0 =  9,58 A, 
a =  83° 56', C3ve oder Zwillingsbldg. Bei dem komplexen Anion T12C19 ist jedes 
Tl-Atom von 6 Cl-Atomen umgeben, u. dio beiden entstehenden Oktaeder haben 1 Flachę 
gemeinsam. Die Tl-Atome liegen nicht im Zentrum der Oktaeder, sondern so, daB 
die Abstande Tl-Cl kleiner sind, wenn das Cl nur einem Oktaeder, ais wenn es gleich- 
zeitig beiden Oktaedern angehórt. Um jedes Cs-Atom liegen 6 Cl. Jedes Cl-Atom 
hat 4 Cs u. 8 Cl in dichter Packung vic.; zwei Drittel von ihnen haben ein benachbartes 
Tl, ein Drittel 2 Tl. Diskussion der Zusammenhange zwiscłien Struktur u. Eigg. 
(J. chem. Soc. London 19 3 5 . 1008— 12. Oxford, Univ. Mus., Dep. of Minerał.) E l s t .

O. Kraus, Untersucliungen iiber das Krystallgitter ton Heteropolysauren und dereń 
Salzen. I. Das Oitter von Kieselwolframsaure, Borwolframsaure und Ammoniumbor- 
wolframat. Es wird iiber die Herst. u. rontgenograph. Unters. der Verbb. H1SiW12O10- 
31 H20 , B20 3■ 24 W Oj• 66 H20  u. (NH4)5BW,20 4(>-26 H20  mit Hilfe von L a u e - , Dreh- 
krystall- u. Schwenkaufnahmen berichtet. Die D. der Krystalle wurde naeh der Pykno- 
metermethode mit Bromnaphthalin ais El. bestimmt. Eiir die Rontgenaufnahmen 
wurden die unbestandigen Krystalle meist zwischen zwei Deckglaschen in Vaseline 
eingebettet. —  Borwolframsaure: Aus den Rontgenaufnahmen ergibt sich, daB die 
bisher iibliche Aufstellung der Krystalle geandert werden muB, weil der auf diese Auf- 
stellung bezogene Elementarkorper basiszentriert ist; die Flachę ( 1 1 1 )  der tetra- 
gonalen Bipyramide bekommt das Symbol (1 0  1). Gitterkonstanten: o =  12,83, 
c =  18,38 A, oder pseudokub. a' =  a ]/2 =  18,14, c =  18,38 A. D. =  3,78. 1 Mol. 
im Elementarkorper. Aus verschiedenen Griinden, u. a. aus dem strukturellen Ver- 
gleich mit NH4-Borwolframat ist es aber sehr wahrscheinlicb, daB der Verb. die Eormel 
H^BW^Oia'31 H20  zukommt. Raumgruppe D4ft8. Das Verf. von GlEBE-ScHEIBE 
zur Best. der Klassenzugehorigkeit versagtc, da die Krystalle elektr. leitend sind. — 
N B o r w o lf r a m a t: Gitterkonstanten a  =  12,80, c =  18,40 A, oder pseudokub.:
a' — 18,10, c =  18,40 A. D. =  3,76. 2 Moll. im Elementarkorper. Dieselbe Raum
gruppe wio bei Borwolframsaure. —  Silicowolframsdure: Nęich den Drehspektro- 
grammen liegt das gleiche Gitter vor wie bei den beiden anderen Verbb. a =  12,98, 
c =  18,52 A, oder pseudokub.: a' =  a  ]/2 =  18,35 A. 2 Moll. im Elementarkorper. — 
Das Stoffpaar Borwolframsaure-Ammoniumborwolframat ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel fur Isomorphie zwischen freier Saure u. zugehorigem Salz. Ahnlich wie das 
Monohydrat von HC104 ais eine salzartige Yerb. (0H 3)C104 aufgefaBt werden kann, 
ist Borwolframsaure wahrscheinlich eine Hydroxoniumverb. der Eormel (OH3)5- 
BW12O40 - 26 H 20 . (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem.
[Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 91 . 402—09. Okt. 1935. Munchen.) S k a l .

H. Seifert, Die anonialen Mischkrystalle. I. Die Yorliegende Abhandlung setzt 
es sich zur Aufgabe „darzutun, daB die anomalen Mischkrystalle des K rysta llog raphen  
einen wesentlichen Anteil aller Yorkommenden Produkte mit Fremdstoffgehalt aus- 
machen.“ Die wachsende Bedeutung derartiger Krystallisationsgebilde wird heryor- 
gehoben u. eine einheitliche Theorie u. Systematik entwickelt. —- 1. Statik u. Dynamik.
2. Kinetik der Bildungsvorgange. —  Schriftenverzeichnis. (Fortschr. Minerał., Kri
stallogr., Petrogr. 19 . 103—82. 1935. Berlin.) Sk a l ik s .

Gunnar Hagg, Fesle Ldsungen mit iceehselnder Anzahl ton Atomen in  der Elementar- 
zelle. Es wird eine zusammenfassende Behandlung der Falle unternommen, in denen 
eine mit 'der Zus. der festen Lsg. wechselnde Anzahl von Atomen im Elementarkorper 
beobachtet wurde. Hierbei werden die festen Lsgg. vom Additions- u. vom Subtraktions- 
typus ais ein u. derselbe Typus behandelt, da sie in der Theorie nicht zu unterscheiden 
sind. Ais zweckmaBige gemeinsame Bezeichnung fiir solche feste Lsgg. schlagt. Vf. 
,,Zwischenraumslósung“ („interstitial solution") vor. — Es werden dann besprochen:
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Strukturelle u. geometr. Bedingungen fiir die Bldg. von Zwischenraumslsgg.; Bedingungen 
fiir elektrostat. Neutralitat; Zwischenraumslsgg. u. elektr. Leitfahigkeit. Einzelheiten 
vgl. im Original. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 
[Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 91. 114— 22. Aug. 1935. Stoekholm, 
Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie d. Univ.) SKALIKS.

H. E. Buckley, Einige neue Fcstslellungen iiber die Habitusanderung von KClOx- 
Krystallen. (Vgl. C. 1935.1. 1184 u. friiher.) Es wird iiber 616 einzelne Krystallisations- 
verss. mit KCIO., in Ggw. von yersehiedenen Farbstoffen bzw. von einigen anorgan. 
Ionen ais liabitusandernden Fremdstoffen beriehtet, u. die Beziehungen zu KMn04 
u. Baryt werden besproehen. — Die Habitusanderung durch anorgan. Ionen erfolgt 
etwa in derselben Weise wie beim KMn04: die Flachen (0 1 1), (1 0 2) u. (1 0 0) werden 
von den meisten Ionen beeinfluBt, ( 0 0 1 )  nur von Ćr20 7"; {1 1 0} bleibt dagegen 
stets unverandert. Die grofien organ. Farbstoffmoll. haben starkę Wrkgg. auf {1 0 2} u. 
{011},  die g r o (3 t e  n Moll. (z. B. Ponceau 2 R) dagegen nur auf {1 0 2}. Die ein- 
zelnen Wrkgg., Einfl. der Farbstoffkonz. usw. werden genauer diskutiert, vgl. hierzu 
das Original. —  Durch Methylorange wird eine neue ausgezeiehnete Spaltbarkeit

i  (1 0 0) heryorgerufen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall
chem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 91. 375— 401. Okt. 1935. Man
chester [Engl.], Univ.( Krystallograph. Abt.) SKALIKS.

N. Pisarenko, Vber die Slreuung schneller Elektronen an Krystallen. Die unelast. 
Streuung von schnellen Elektronen an einem  Krystallgitter wird theoret. untersucht 
unter Beriicksichtigung 1. der Anregung der Elektronenschalen der Krystallatome 
mit Hilfe der FRENKELschen Methode der „Anregungswellen“ u. 2. der Warme- 
bewegung des Krystalls. Es wird gezeigt, daB in erster Annaherung die Krystall- 
struktur die unelast. Streuung nicht beeinfluBt, u. daB der EinfluB der Warmebewegung 
dureh den gebrauchlichen DEBYEschen Warmefaktor wiedergegeben werden kann. 
(Physik. Z. Sowjetunion 7. 26—42. 1935. Leningrad, Physikal.-Techn. In st.) K o l l a t h .

G. P. Thomson, Elektronenbeugung ais Untersuchungsmethode. Zusammenfassender 
Bericht iiber Elektronenbeugung ais Mittel zur Unters. von diinnen Schichten auf 
Unterlagen. (Naturę, London 135. 492—95. 1935.) B o e r s c h .

W. I. Kassatotschkin, Beugung langsamer Elektronen an sublimiertem Wolfram. 
Die Streuung von langsamen Elektronen (40— 400 V) an sublimiertem W wird nach 
der Methodo des konstanten Winkels untersucht. Die gefundenen Maxima lassen sich 
in 2 Gruppen trennen, die sich durch den Wert des inneren Potentials (0  =  10,5 i  2 V 
bzw. 0  =  0) unterscheiden. Die Intensitaten u. die Haufigkeit des Auftretens der 
Masima sind in beiden Gruppen ungefahr dieselben. Das Vorhandensein zweier 
Maximagruppen wird erkliirt durch Elektroneninterferenzen innerhalb des Krystalls 
bzw. an dessen stufenartiger Oberflaehe. Einige Maxima sind nicht erlaubten Indices 
zuzuordnen; halbe Reflexionsordnungen wurden jedoch in keinem Fali beobachtet. 
Der Vergleich der Resultate mit den Ergebnissen von M eibom u . Rupp (C. 1933. 
II. 3239) u. SPROULL (C. 1933. H . 3806) an Wolframeinkrystallen weist darauf hin, 
daB die Streuung in beiden Fallen nicht an einem reinen Einkrystall erfolgte, sondern 
daB der Einkrystall mit einer Schicht nichtorientierter Mikrokrystallchen bedeckt war. 
(Acta physicochimica U. R, S. S. 2. 317— 36. 1935. Moskau, KARPOW-Inst. f. physikal. 
Chemie.) BOERSCH.

E. J. W. Verwey, -Die Struktur der elektrolytisch liergestdlten Oxydschicht auf 
Aluminium. Bei der elektrolyt. Oxydation von Al tritt unter gewissen Bedingungen 
ein kub. A120 3 auf (von Vf. mit y'-ALO0 bezeichnet), das sich beim Erhitzen in y-Al20 3 
umwandelt (vgl. B u r g e r s , Cl a a s s e n  u . Z e r n ik e , C. 1932. I. 2820). Das /-A 1 20 ;, 
wurde vom Vf. rontgenograph. untersucht, u. es wurde ein flachenzentriertes Gitter 
mit der Gitterkonstanten a =  3,95 A gefunden. Der Elementarkorper enthalt 4 O-Ionen, 
zu denen also 22/3 Al-Ionen gehoren miiBten. Diese A1+++ sind statist. derart auf die 
Zwischenraume zwischen den O-Ionen verteilt, daB 70% der Al eine Koordinationszahl 6 
haben u. 30% eine Koordinationszahl 4 relatiy zu O. y-A l,03 u. y'-Al20 3 sind beide 
ais intermediare Zustande zwischen dem amorphen u. dem vollkommen geordneten 
Zustand aufzufassen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 
[Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 91. 317— 20. Sept. 1935. Eindhoyen 
[Holi.], Naturwiss. Labor. d. N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken.) SKALIKS.

W. L. Bragg, Atomanordnung in Metallen und Legierungen. (Vgl. C. 1935.
II. 1498.) Vortrag: Kennzeiehen von Metallen u. Legierungen; Gitter der Phasen;
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Phaseu u. chem. Verbb.; Regel voa H u m e -R o t h e r y ; Theorie von J o n e s  (C. 1934.
I. 2871); Vertcilung der Atome auf die Gitterplatze einer Phase; Thermodynamik der
Umwandlung geordnetcr Zustand — ungeordneter Zustand; Bezichung dieser Um
wandlung zu Phasenanderungen; Relaxationszeit einer Legierung (bei Warmcbehand- 
lungen). ( J .  Inst. Metals 56. 275— 99. 1935.) Sk a l ik s .

W illiam Hume-Rothery und Herbert M. Powell, Zur Theorie der Uberstruktur en 
in Legierungen. In der Einleitung wird zuniickst eine kurze Ubersicht iibei' einige 
wichtige bisherige Erfahrungen u. theoret. Ansichten gegeben. Ais „n. metali. Uber- 
struktur“ wird ein Gitter bezeichnet, in dem die verschiedenen Atomartcn regelmaBige 
Lagen einnehmen, die (falls die Unterschiede zwisehen den Atomen auBer Betracht 
gelassen werden) mit denen in der urspriingliehen festen Lsg. (mit statist. Atom- 
verteilung) iibereinstimmen oder aus ihnen durch eine geringfiigigc Deformation hervor- 
gehen. Bei gewissen Zuss. haben diese Gitter die elektr. u. anderen Eigg. eines reinen 
Metalls. Ais Uberstrukturen mit Wechselwrkg. („interaction superlattice“) konnen darui 
die Gitter bezeichnet werden, die durch abnorme Eigg. der Legierungen gekennzeichnet 
sind, obwohl die Charakteristica einer Uberstruktur erhalten geblieben sind (z. B. Cu3Pt). 
Falle mit noch ausgepragterer Anderung, wie z. B. die Cu-Pd-Legierung 1: 1, werden 
ais Wechsdwirkungsstrvkturen („interaction structure") bezeichnet. Hochstwahr- 
scheinlich gehen diese 3 Typen ineinander uber, u. der 3. Typus hat groBe Ahnlichkeit 
mit Kórpern, die man gewóhnlich ais intermetall. Verbb. oder „Elektronenverbb.“ 
(„electron compounds“ nach B e r n a l ,  Chemical Soeiet}- Annual Reports 1933. 391) 
benennt. —  Vff. geben dann die experimentellen Ergebnisse von B r a d l e y  u. J a y  
(C. 1933. II. 1084) wieder, sowie die theoret. Erorterungen von W. L. B r a g g  (C. 1933.
II. 2638). Vff. haben unabhangig von B r a g g  ahnliche Uberlegungen angestellt, dic
in vorliegender Veróffentlichung mitgeteilt werden. —  Zunachst werden solche festo 
Lsgg. behandelt, in denen der Atomdurchmesser der gel. Atome groBer ist ais der der 
Losungsm.-Atome, so daB also bei der Bldg. der festen Lsg. Expansion des Gitters 
erfolgt. Fur diesen Pall wird angenommen, daB die Einfiihrung eines yerhaltnismaBig 
groBen Atoms im Gitter Spannungen in der unmittelbaren Umgebung erzeugt, u. daB 
die durch lange Warmebehandlung bei niedrigen Tempp. sich einstellende stabilste 
Idealstruktur durch hóchstmógliche Gleichfórmigkeit der Spannungsyerteilung im 
Gitter ausgezeiclmet ist. In einer gegebenen Struktur ist fur jedes Atom die Anzahl 
der Nachbaratome in bestimmter Entfernung angebbar; z. B. sind im kub.-raum- 
zentrierten Gitter 8 Atome im Abstand a /2 -y 3  =  0,8G6 a vorhanden, 6 Atome im 
Abstand a, 12 Atome im Abstand a '|/2 =  1,414 o usw. Diese verschiedenen Gruppen 
von Atomen mit gleichem Abstand werden ais „Zonen" benachbarter Atome bezeichnet 
u. in der Reihenfolge wachsender Abstande mimeriert. Im obigen Beispiel bilden 
dann die Atome mit dem Abstand a die 2. Zone. In jeder festen Lsg. vom Substitutions- 
typus mit gegebener Zus. laBt sich eine bestimmte Zone angeben, welche die groBte 
mogliche Annaherung der Losungsatome (B ) darstellt. So ist im kub.-raumzentrierten 
Gitter z. B. eine feste Lsg. moglich, bei der nur die hoheren Zonen von der 3. aufwarts 
besetzt sind; wird in einer solchen Lsg. mit den gel. Atomen (B ) im Abstand a y 2  eine 
Dberstruktur gebildet, so kann diese ais ,, Uberstruktur der 3. Zone.''' bezeichnet werden. 
Die fiir bestimmte Abstande B—B  geltenden maxinialen Verhaltnisse der Atom- 
anzahlen B /A  werden angegeben. —  Vff. fiihren nun folgende Annahmen ein: 1. Die 
Bldg. einer n. metali. t)berstruktur findet in der Weise statt, daB die gel. Atome die 
hochstc relativ zueinander mogliche Zone einnehmen. 2. Im Vergleich mit einer rein 
statist. Anordnung nimmt die relative Stabilitat einer Uberstruktur mit steigender 
Zonennummer raseh ab. 3. Die Tendenz einer festen Lsg. zur Bldg. einer Uberstruktur 
nimmt mit waehsendem Unterschied der Durchmesser der Losungsm.-Atome u. der 
gel. Atome zu. 4. Wenn das Mengenverhaltnis des gel. Elementes B  iiber den zu einer 
bestimmten Zonennummer n gehórenden Maximalwert gesteigert wird, dann sind 2 Falle 
in Betracht zu ziehen: a) Die Anderung kann kontinuierlich erfolgen. Die Struktur 
der Zonennummer bleibt bestehen, u. die zusatzlichen Atome werden in der Zone 
(n —  1) untergebracht. b) Der Ubergang von einer zur anderen Zone kann nieht kon
tinuierlich erfolgen. — Die allgemeinen Betrachtungen, dio ais yorlaufiger Natur an- 
zusehen sind, werden nun auf yerschiedene Beispiele angewandt: die U b erstru k tu ren  
Fe3Al, FeAl, Cu3Au u. CuAu. Einzelheiten hieriiber im Original. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 91. 23—47. 1935. Oxford, Univ.-Museum.) Sk a l ik s .
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Alois Gatterer und Joseph Junkes, Funkenspektrum des Eisens von 4650—2242 AE. auf
13 photogr. Taf. Hergest. im Astropliysik. Laboratorium d. Vatikan. Stemwarte.
Castel Gandolfo: Selbstverl. d. Specola Vaticana. Berlin: Hirschwaldsche Buchh.
1935. (10 S.) 4°. Geh. u. in Hlw. Mappe M. 10.—.

Gustav Kortiłm, Das optischo Verhalten geloster Elektrolyte. Stuttgart: Enko 1936. (106 S.)
4°. =  Sammlung chem. u. chem.-techn. Vortrage. N. F. H. 26. M. 8.20.

A s. E lek tr iz ita t . M a g n e tism u s. E le k tr o c h e m ie .
G. Buseh und P. Scherrer, Eine neue seignette-elektrische Substanz. Die anomalen

dielektr. u. piezoelektr. Eigg. des Seignettesalzes wurden bisher nur nooh an Misch- 
krystallen aus K-Na-Tartrat u. K-NH4-Tartrat beobaehtet. Unter Zugrundelegung 
eines theoret. Bildes kamen Vff. durch systemat. Unterss. yerschiedener Stoffe unter 
besonderer Beachtung ihres Krystallwasscrgeh. zu einem neuon Stoff, dessen DE. einen 
dem Seignettesalz analogen Temp.-Verlauf zeigt: das primare Kaliumphospkat KH2P 0 4, 
welches tetragonal-skalenoedr. Krystalle bildet u. kein Krystallwasser besitzt. Dio 
Haupt-DE. in der krystallograph. c-Achse besitzt eine bemerkenswerte Temp.-Abhangig- 
keit. Von einem Wert von etwa 30 bei Zimmertemp. bis zu — 50° steigt sie stark an 
auf etwa 155 bei — 130° bis etwa — 190°, von wo aus ein sehr schroffer Abfall auf etwa 
7 bei —210° erfolgt. In Analogie zum Seignettesalz konnen zwei Curiepunkte fest
gestellt werden, u. zwar bei etwa — 130 u. — 195°; der Temp.-Verlauf ist der gleiclie, 
dagegen sind die absol. DE.-Werte betrachtlich kleiner ais dort. — Eine qualitativc 
Prilfung der piezoelektr. A ktm tat ergab bis zur Temp. der fl. Luft fiir den piezoelektr. 
Moduł einen parallelen Yerlauf mit der DE. Eine wesentliche Strukturanderung tritt 
am oberen Curiepunkte nicht ein. —  Ais Unters.-Objekte dienten ICrystallplattchen 
von 1 qcm bei 1 mm Dicke, auf welcho Al-Folien ais Elektroden aufgeklebt waren. 
Die DE.-Messung erfolgte mit einer KapazitatsmeBbriieke. —  Weitere Unterss. der 
Piezoelektrizitat, an KH2P 0 4, sowie der Erscheinungen an den isomorphen NH4H 2PO.,, 
KH2As04 u . NH4H2A s04 sind in Yorbereitung. (Naturwiss. 23. 737. 25/10.1935. Ziirich, 
Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch., Ausfiihrung der Arbeit zum Teil in Charlottenburg, 
Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.) ETZRODT.

A. v. Hippel, Der elekłrische Durchschlag in Gasen und fesłen Isolatoren. Einheit- 
liehe Darst. der aus den Unterss. des Vf. unter Beriicksichtigung der Literatur sieh 
ergebenden Gesiehtspunkte zum Verstandnis des elektr. Durchschlags. (Ergebn. exakt. 
Naturwiss. 14. 79— 129. 1935. Kopenhagen.) Sk a l ik s .

P. Selćnyi, Elemcnlare AUeitung des Geselzes der Raumladungsstrdme. Es wird 
gezeigt, daB man die Gesetze der im Hochyakuum oder in einem diehten Gase flieBenden 
Raumladungsstrome, bis auf einen unwescntlichen Zahlenfaktor, aus elementaren 
Obcrlegungen richtigableiten kann. (Z. Physik 97- 395— 97.18/10.1935. Ujpest b. Buda- 
pest, Tungsram-Forschungs-Labor.) KoLLATH.

H. Beck, Ober die Kathodenperlenentladung. (Vgl. C. 1934. II. 23.) Ober die
Kathodenperlentladung werden weitere Versuehsergebnisse mitgeteilt. Es wird die
Strom-Spannungscharakteristik der Entladung aufgenommen. Fiir das Zustande- 
kommen der Perlenbldg. wurde die weitere Bedingung gefunden, daB das Kathoden- 
material mit einer Oxydschicht uberzogen sein m ul. Ferner wird festgestellt, daB die 
Erscheinung auch in Zn- u. Cd-Dampf, jedoeh nicht in Na- u. J-Dampf erhalten wird: 
Die M. des Elementes ist also fiir die Perlenbldg. nicht aussehlaggebend. Auf Grund 
der magnet. Beeinflussung der Erscheinung wird ein Deutungsyers. gemacht. (Z. Physik 
97. 376—81. 18/10. 1935. Jena, Phys. Inst. d. Univ.) K o l l a t h .

A. J. Nikiforow und T. M. Swiridow, Die Kałhode ais Strombegrenzer und Stroni- 
aussc.halter. Es werden die Ergebnisse der Unters. einer Hg-Kathode mit sehr kleiner 
Oberflachc, dic durch Wolframwande begrenzt ist, mitgeteilt. Ein solcher Kathoden- 
typ wirkt ais Strombegrenzer u. Stromausschalter. Der Ausschalteffekt wird durch 
die ScHOTTKY-V. IsSENDORFsche Gleichung u. momentancn Abbruch der Elektronen- 
ennssion aus dem Leuchtfleek erklart. (Z. Physik 97. 398—401. 18/10. 1935. 
Moskau.) K o l l a t h .

A. L. Reimann, Das Kontaktpotential zwischen reinem und sauerstoffbedecktem 
Wolfram. Das Kontaktpotential von ganz schwach elektronegativ yerunreinigtem W 
gegen W, das mit einer solchen adsorbierten Sauerstoffschicht bedcckt ist, welcho 
die Austrittsarbeit mOglichst weit heraufsetzt, betragt etwa 1,7 V bei Zimmertemp.

*) Dipolmoment organ. Verbb. vgl. S. 983.
xvin. i. on
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Dies stimmt ubcrein mit friiheren Ergebnisson, aus welchcn sich 1,75 V boi 1500° absol. 
ergibt. Diose Werte B ind ais untorstc Grenze des Kontaktpotentials zwischen voll- 
kommon reinem W u. dom wirksamsten mit Sauerstoff bedecktem W anzusehen. Ein 
Verlust der Elektronegativitat von mit Sauerstoff bedecktem W durch Abdampfen 
des 0 2 wurde zuerst bei 1300° absol. mit Sicherheit festgestellt; dariiber hinaus wachst 
der Abdampfbetrag schnell mit der Temp. Zwischen sauerstoffbedeckten W-Ober- 
flachen, die auf verschiedene Weise (auf k. u. auf li. Wege) hergestellt waren, war weder 
hinsichtlich der Elektronegativitat nocli hinsichtlich der Fliichtigkeit des 0 2 ein Unter- 
schied fcstzustellen. Von den verschiedenen Bedeckungsgraden, welchc im Vakuum 
bestandig sind, scheint derjenige, bei dem die Austrittsarbeit am hochsten ist, der 
vollkommensto zu sein. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 20 . 594— 607. Okt. 1935. Wembley, 
Research Staff of the M. O. Valve Comp.) E t z r o d t .

H. Grayson Smith und J. O. Wilhelm, Supraleitfahigkeit. Zusammenfassendo 
Arbeit iiber die gegenwartigen empir. u. theoret. Konntnisse auf dem Gebiet der Supra- 
leitung. Inhalt: I. Teil. Experimentelles: Das Phiinomen Supraleitfiihigkeit; dio supra- 
leitenden Metalle, Elemente, Lcgierungcn u. Verbb., Krystallvollkommenheit, supra- 
leitendo Kontakte; Zerstorung der Supraleitfahigkeit durch ein Magnetfeld, der magnet. 
Schwellenwert, Feldrichtung, Maximalstrom der Supraleitung, Hypothese von SlLSBEE; 
Verteilung des M agnetfeldes rings um einen Supraleiter, Diamagnetismus des supra- 
leitenden Zustandos, der MEISSNER-Effekt, Ruckverteilung des auBeren Feldes, Riick- 
yerteilung des Stromes, spontane Vertreibung des magnet. Flusses, permanentes magnet. 
Moment, Eindringen des Magnetfeldes in einen Supraleiter, magnet. Hystereseeffektc, 
allgemeine Schlusse; Strom im geschlossenen supraleitenden Kreis, Gesetz des kon- 
stanten magnet. Elusses, supraleitendes GalYanometer, verzweigte Kreise; Thermo- 
elektrizitat, TllOMSON-Effekt; spozif. Warme, n. spezif. Warme, calor. Eigg. im Magnet
feld, magnetocalor. E ffekt; therm. Leitfahigkeit; Supraleitfahigkeit in diinnen Schichten, 
Obergangspunkta von diinnen Schichten, Mehrfachschichten, magnet. Schwellenwert, 
Ansprechen auf Stromanstieg; anomale supraleitende Legierungon, n. u. anomale 
Supraleiter, magnet. Eigg., EinfluB der Stromstarke, spezif. Wiirme u. therm. Leit
fahigkeit, Metalle der anomalen Gruppe. II. Teil. Theoret.: Theorien der Supraleitung, 
Einleitung, iiltere Vorstellungen; Thermodynamik, Gleichung von R u t g e r s , Kreis- 
prozeB von GoRTER u. CaSIMIR, Entropie im supraleitenden Zustande, Elektro
dynamik, Beschleunigungstlieorie, Stromverteilung, spezielle Probleme; LoNDONsehc 
Theorie, Versagen der Beschleunigungstheorie, die t)bergangskurve; Spontanstrom- 
theorie, Modifikation der Beschleunigungstheorie, Einwande gegen die Spontanstroin- 
theorie, kleinstc Abmessungen fiir die n. Supraleitung; ąuantenmechan. Bohandlungen, 
Theorie von B r il l o u in , von P a p a p e t r o u , von S c h a c h e n m e ie r , Beitrag der 
Quantenmeclianik zur Beschleunigungstheorie; abschlieBende Diskussion. (Rov. mod. 
Physics 7. 237—71. Okt. 1935. Toronto, Univ., McLennan Lab.) E t zr o d t .

Hermann Pahlenbrach, Beinerkungen zum Ionendiamagmtismus im festen Zustand 
und in der Losung. Zu den Arbeiten von F r iv o l d  u . Mitarbeitern (C. 1935- II- 2340 
2341) bemerkt Vf., daB sich dio beobachteten Unterschiede zwischen dem Diamagnetis
mus in W. u. A. bzw. im gel. u. festen Zustande durch die Depolymerisation des W. 
deuten lassen. AUgemein ist zu sagen, daB man fiir derartige Probleme aus Unterss. 
bei nur einer Temp. wenig Aufschliisse erwarten kann, da dio Effekte zu klein sind. 
Wertvoller diirfte die Best. der Temp.-Abhangigkeit. sein. (Ann. Physik [5] 24. 485 
bis 488. 1/11. 1935. Greifswald, Univ.) KLEMM.

S. Rainachandra Rao und K. C. Subramaniam, Diamagnetismus von Thallium- 
einkrysiallen. Es wurde zunachst die diamagnet. Susceptibilitat von Thalliumein- 
krystallen bei 30° parallel u. senkrecht zur hexagonalen Achse bestimmt zu % — 
0,407 x  10~6 bzw. 0,163 X 10” 6. Hieraus ergibt sich eine magnet. Anisotropie von 2,50. 
Wird der Krystall erhitzt, so bleibt die Susceptibilitat konstant fiir die beiden Ricli- 
tungen bis zu 235°. Bei dieser Temp. nimmt der Mittelwert plotzlich ab auf 0,170 X 10—°, 
u. zwar ist er bei allen Orientierungen des Krystalls im magnet. Eeld der gleiohe. Beim 
F. des Thalliums ergab sich ein Wert von 0,153 X 10- 6 . (Naturę, London 1 3 6 . 336—37. 
1935. Annamalai, Univ., S. India.) GOTTFRIED.

P. S. Varadachari, Einfluf} der Bildung von Hydraten auf den Diamagnetismus 
cJiemischer Verbindungen. Es werden verschiedene Systeme auf ihr diamagnet. Verli. 
gepruft u. aus Abweichungen vom additiven Verh. Schlusse auf die Bldg. von Hj'draten 
gezogen. —  Im System lU SO ^W . sind bei Saurekonzz. oberhalb 86% die diamagnet. 
Śuscoptibilitfiten groBer (d. b. y  >st stiirker negativ), ais additivem Verh. entspricht,



1936 . I . Ą ,. E l ek tr izita t . Ma u n etism u s . E lek tr o c h em ie . 9 6 7

unterhalb 86% sind sie klcinor. Aus den maximalen Abweiehungcn schliefit Vf. auf 
folgende Hydrate in der Lsg.: 2 H 2S 0 4-H20 ;  H 2S 0 4-H20 ;  H2S 0 4-3 H 20 ;  H2S 0 4- 
6H 20  u . H 2S 0 4- 18 H20 . — Im System Essigsdurc-W. findet sich keine meBbare Ab- 
weichung von der Additivitat, obwohl eine Verb. beim Mol.-VerhaItnis 1: 1 bekannt 
ist. — ATa2SOi ■ 10 HoO wird sowohl in Lsg. wie im festen Zustande untersueht. Der 
Ubergang des Dekahydrats in das Anhydrid bedingt keine Anderung des Magnetismus. 
Das W. ist also hier viel lockerer gebunden ais bei der Schwefelsaure. — Am Schlusse 
bcschaftigt sieh Vf. mit den Unterss. yon Ca b r e r a  u. F a h l e n b b a c h  (C. 1934. II. 
917). Gegen einige Schlusse dieser Autoren werden Einwande erhoben. (Proc. Indian 
Acad. Sci. Sect. A. 2. 161—75. Aug. 1935. Annamalainagar [Ind.], Univ.) K l e m m .

Jeanne Liquier-Milward, Magnetische Susceptibilitat von Cerchlorid in  wasseriger 
Losung und ihre Anderung mit der Temperatur. Zur experimentellen Priifung der H u n d -  
VAN VLECKschen Berechnung der magnet. Momente der Ionen der seltencn Erden 
sind Messungen der Suseeptibilitaten bei yerschiedenen Tempp. unerlafilich. Vf. fuhrt 
Messungen an wss. Lsgg. von  CeCl3 aus, da gerade bei Ce (Ill)-Salzen die experimentellen 
Bestst. untereinander u. von der Theorie besonders stark abweichen. Benutzt wurdc 
eine Steighohenapparatur. Fiir verschiedene Lsgg., dereń CeCl3-Geh., berechnet auf 
das wasserfreie Salz, zwischen 8 u. 37,5% lag, galt zwischen 7 u. 70° das WElSZSche 
Gesetz yupi. (T  +  A ) =  C =  0,762. Dies entspricht nach der Formel /t =  14,07 • 
VzMol. (T  -\-A) einem Moment /( von 12,36 W ElSZschen Magnetonen, wahrend H u n d  
12,5, VAN V le c k  12,7 Magnetonen berechnet. Die Messungen ergaben, daC die C-Werte 
unabhangig von der Konz. sind, wahrend d ie/l-W ertc sich bei steigender Konz. von 
45 auf 63° anderten. Dementsprechend yariieren die nach der Formel »eff. =  14,07 • 
Vj£Mol, 'T  berechneten „effektiven“ Magnetonenzahlen von 11,41— 11,16. — AuCerdem 
werden einige Angaben iiber die Dichten von CeCi3-Lsgg. bei Zimmertemp. gegeben. 
(Proc. physic. Soc. 47. 559— 70. 1/7. 1935. Birmingham, Univ.) KLEMM.

R. M. Bozorth, Der augenblickliche, Stand der Theorie des Ferromagnełismus. Vf. 
berichtet iiber den augenblicklichen Stand der ferromagnet. Forschung, u. zwar iiber 
ihre geschichtliche Entw., iiber dio den Ferromagnetismus bedingenden Kriifte (Aus- 
tausch- u. Krystallkrafte), iiber die ferromagnet. Elementargebiete, die Deutung der 
Th ie s z e n -B rTTERschen Streifen, uber die energet. Deutung der Hysteresekurven, 
iiber die Wrkg. mechan. Verspannungen u. iiber die neueren techn. Anwendungen 
(Ausseheidungshiirtung etc.). (Eleotr. Engng. 54. 1251— 61. Nov. 1935. New York, 
Bell Tel. Lab.) F a h l e n b r a c h .

A. Carrelli, Ober das im Innem  der ferromagnetischen Stoffe wirkende Feld. Im 
AnschluC an eine Unters. von WEIZSACKER (C. 1934. I. 1003) wird gezeigt, daB die 
Best. des im Innern eines ferromagnet. Stoffes wirkenden Feldes nur mit einer gewissen 
Unsicherheit erfolgen kann; der Wert dieses Feldes kann durch den Yektor der Magneti- 
sierungsintensitat gegeben werden; dies wird durch das Verh. der ferromagnet. Stoffe 
im magnetoopt. Feld u. im H A LL-Effekt bestatigt. (Nuovo Cimento [N. S.] 12. 
337—41. 1935.) R. K. Mu l l e r .

R. B. Janes, Magnetische Suscejptibilitaten von Sałzen der Elemente der Eisengruppe. 
(Vgl. C. 1935. I. 674.) Vf. miCt die Susceptibilitat einer Reihe von Cr-, Ni-, Co- u. 
Cu-Salzen zwischen — 191 u. + 20° u. vergleicht die Ergebnisso mit den theoret. An- 
satzen von P e n n e y  u. S c h l a p p  (C. 1933. II. 1155) u. J o r d a h l  (C. 1933. II. 2901). 
Nach P e n n e y  u . S c h l a p p  sollte fiir Cr(IIJ)-Salze gelten:

X =  (15 N-p*l3 k T)( 1 —  2^/5 D )2 .
Setzt man fiir die Bahn-Spinkoppelung \  — 87 cm-1, so findet man nach Leidener 
Messungen fiir Chromalaun D  =  3730 cm-1 . Fiir K3Cr(SCN)6-4 H20 , das neu ge- 
messen w-urde, gilt die obige Gleichung ebenfalls, D  lag bei 2 Praparaten zwischen 
1480 u. 1720 cm-1 . Fiir N i{II)-Salze  sollte gelten:

X =  (8 iV-/S2/3  k T )(l —  4 A/5 D) +  4 iV-/?75 D .
Piir N iS04-7 H 20  ist nach Leidener Messungen fiir ). — 335 cm 11) ~  1103 cm 1. 
Fur das vom Vf. gemessene NiSO.,-6 H20  wird D  =  1208 cm"1, fiir N i(N 03)2-6 H20  
gjlt D  =  1064 cm-1 . N i(N 02)2-4 NH3 folgt der obenstehenden Formel nicht genau. 
Ni(CN)2-CeH0-NH3 erfullt die Formel ebenfalls nicht. Die Magnetonenwerte sind hier 
kleiner, ais sich fiir den Spin berechnet, namentlich bei tiefen Tempp. Offenbar bildet 
sich bei tiefen Tempp. ein dem diamagnet. K2Ni(CN)4 ahnlicher Zustand. Bei NiO 
ist eine theoret. Behandlung zurzeit noch nicht moglich. — Fiir Co(II)-Salze la.Bt sich 
eine einfache theoret. Formel noch nicht geben. Gemessen werden K2Co(SCN),-4 H20 ;

63*
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CoC12-6 N H 3; CoS04-6N H 3 u . Co(CN)2-2 H20 . Hier liegen dio Verhaltnisse kompli- 
ziert. Mehrfach findot sieli bei tiefen Tempp. ein sehr starker Abfall der ■/• 2'-Werte. — 
Von Cu(II)-Verbb. werden Cu(NH4)a(S 04)2-6 H ,0 ;  CuK2(SO,)2-6 H,Ó u. CuS04- 
4N H 3-H20  gemessen u. mit den Boreehnungen von JOEDAHL vergliehen. Eine ge- 
naue Best. der Parameter ist jedoeh aus den mittleren Susceptibilitaten allein nicht 
móglieh. (Physic. Rev. [2] 48. 78—83. 1/7. 1935. Univ. of Wisconsin.) KLEMM.

Georges Chaudron, Einigc. Anwendungen der łhermomagnetischen Analyse fur 
die Untcrsuchung der Eisenoxyde. Zusammcnfassender Vortrag. (Buli. Soc. chim. Bel- 
giąue 44. 339—50. 1936. Lille, Univ.) K l e  JIM.

H. Falkenhagen, Struktur elelctrolytischer Lósungcn. Zusammcnfassender Bericht. 
(Ergebn. exakt. Naturwiss. 14. 130—200. 1935. Koln.) Sk a l ik s .

M. Hłasko und A. Salitówna, Ober die unmittelbarc Bestimmung der Grenzleit
fahigkeit starker Elektrolyte und iiber die Leitfiihigkeit stark vcrdunnler schwacher Elektro- 
lyte. Vff. bcsclireiben eine Anordnung zur Gewinnung yon dest. W. von hóclistem 
Rcinheitsgrad; das W. wird nacheinander iiber KMn04 +  H 3P 0 4, Ba(OH)2, H3P 0 4 u. 
dreimal fiir sieli dest., wobei die zutretende Luft sorgfaltig dureh Waschflaschen mit 
KOH, H3P 0 4 u s w . gereinigt wird. —  Dureh eine mit Druckluft betriebene Anlage 
wird dio Verdiinnung der im Leitfahigkeitsbest.-Gerat enthaltenen Lsg. ohne Heraus- 
nahme aus dem Thermostaten ermoglioht (Ausfiihrung in Pyresglas oder Quarz). — 
Vff. teilen tabollar. die Ergebnisse von Leitfahigkeitsmessungen an wss. Lsgg. von 
Ba(OH)2, TlOIi, N H 3, HCl u. Essigsaure mit, die mit dem angewandten App. bis 
lierab zu hóchster Yerdimnung (5-10-8 -n.) durchgofiihrt werden kónnen. Dio Formel 
von K ohlkaU SC II liofert die Grenzleitfahigkeit von verd. Lsgg. schwacher Elektrolyte 
u. auch mit befriedigender Genauigkeit (0,2%) dio Grenzleitfahigkeit starker Elektro
lyte, wenn dio Werte der Aquivalontleitfahigkeit von relativ konz. Lsgg. zugrunde 
gelegt werden. Fiir Priizisionsmessungen der elektr. Leitfahigkeit von Sauren muli 
ein vóllig aus Quarz gebautes Gerat verwendet werden. (Roczniki Chem. 14- 1038—51.
1934. Wilna, Univ., Inst. f. anorgan. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

M. Hłasko und A. Salitówna, tlber die elektrolytische Leitfahigkeit der Alkali- 
liydrozyde in stark verdunnten tedsserigen Losunrjen. (Vgl. vorst. Ref.) Der Grenzwert 
der elektrolyt. Leitfiihigkeit wird in Alkalihydroxydlsgg. bei folgenden Konzz. erreicht: 
LiOH 2-10-«-n„ KaOH 4-10-°-n., KOH 5-10-«-n., RbÓH 8-10-°-n.,CsOH M 0 - 5-n.;bei 
weiterer Verdunnung andert sich dio molekulare Leitfahigkeit nicht mehr. Die iiuBerste 
Verdunnung, bei der noch genaue Leitfahigkeitsmessungen durchgefiihrt werden kónnen, 
liegt bei etwa 107, bei noch weiterer Verdiinnung ist die Leitfahigkeit des W. gróBer 
ais die des Elektrolyten. Die experimentell gefundenen Grenzleitfahigkeiten entsprechen 
mit einer Genauigkeit von 0,2% den nach der Formel von K o h l e a u sc h  bereehneten. — 
Wird die Bcweglichkeit des Ions K ' gleich 74,7 gesetzt (Me y e r  u. F r ie d r ic h , 
Z. physik. Chem. 1 0 2  [1922]. 387), dann ergeben sich fiir die Bcweglichkeit der anderen 
Ionen folgende Werte: Li' 40,0, Na' 50,9, Rb' 77,6, Gs' 78,5, OH' 200,2. — Die Leit- 
fahigkeitskoeff. =  ?.v : ).oa weichen nur um 0,5— 1% von den nach der Formel von 
OxSAGER bereehneten ab; sie nehmen zu in der Reihenfolge L iO H — ) - NaO H — Y 
KOH — y  RbOH — y  CsOH. (Roczniki Chem. 15 . 153—62. 1935.) R. K. .Mu l l e r .

Giovanni Semerano, Die Diffusionsslromsiiirke in ihrer Beziehung zur Grópe wid 
Emeuerungsperiode der Kathodenoberflachę. Unter Mitarbeit von T. Ziccardi. Die 
Diffusionswellen von Cd u. Ba bei der Abscheidung an der Hg-Tropfkathode hangen 
in ihrer Hóhe nicht nur von der Tropfperiode des Hg, sondern auch von dessen Tropfen- 
gróBe ab. Die Diffusionswellen werden mit zunehmender Kathodenflache u. Tropf- 
gescliwindigkeit hóher, gleichzeitig tritt eine Verschiebung des Abscheidungspotentials 
der Metallionen nach positiveren Werten ein. Die Starkę der Diffusionsschicht an 
der Kathode wird zu etwa 36— 65 /< berechnct. Die Abnahme der Wellenhóhe u. die 
Zunahmo der Dieke der erschópften Schicht mit abnehmender T ropfgesehw indigkeit 
werden immer geringer, von einer bestimmten Tropfperiode an nimint die Anderung 
dieser GróBen innerhalb 1 Sek. einen konstanten Wert an. Im Galvanometerausschlag 
iiberlageni sich auch bei der MindesttropfengróBe die Diffusionswellen zweier auf- 
einanderfolgender Tropfen, so daB auch in diesem Falle der Strom nicht auf Nuli sinkt; 
l>ei genugend groBer Aussehlagperiode des Galvanometers muB die Ausschlagbreite in 
konstantem Vcrhaltnis zur Tropfperiode stelien. Die gróBte Genauigkeit polarograph. 
Messung yon Konzz. erzielt man bei Yergleich von Diffusionswellen, die unter sonst 
gleichen Bedingungen vor u. naeli Zusatz bekannter Mengen des zu bestimmenden
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Stoffes erhalten werden. (Gazz. cliim. ital. 65. 289—98. 1935. Padua, Univ., Inst. 
f. physikal. Chemie.) R . K . Mu l l e r .

Zoltńn Szabó, Ober das Diffusionspotential und den AktimtAtskoeffizienten der 
lonen. Antwort an U r m An c z y  (C. 1936. I. 289). (Magyar chem. Folyóirat 41. 
130—32. Sept. 1935. Szeged, Ungarn, Univ. Inst. f. theoret. Physik. [Orig.: 
ung.]) ‘ Sa il e r .

Antal Urmanczy, Ober das Diffusionspotential und den Aktivitatskoeffizienten der 
lonen. (Vgl. vorst. Ref.) Polemik. (Magyar chem. Folyóirat 41. 132—33. Sept. 1935. 
Szeged, Ungarn, II. Chem. Inst. d. Univ. [Orig.: ung.]) Sa il e r .

M. Haissinsky, Ober die Anwendung des dektrocliemischen Oesetzes von Nenist 
auf auPerordenłlich verdunnte Losungen. Normalpotentiale des Wismuts und des Polo- 
niums. Gekiirzte Wiedergabc der C. 1935. II. 2500 rcferierten Arbeit. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Soi. 199. 1397— 99. 1934.) Ga e d e .

D. Maturo, Thermodynamik der Saule in helerogenen Systemen. Fur reversiblo 
Saulen leitet Vf. naeh einem Uberblick iiber die klass. Beziehungen eine Determinanten- 
gleichung ab, die von Systemanderungen unabhangig ist u. den allgemeinsten Aus- 
druek darstellt, der durch gleiclizeitige Anwendung der beiden Hauptsatzo der Thermo
dynamik auf das Verh. reversibler Saulen erhalten werden kann. (Rev. Fae. Quim. 
Ind. Agric. Santa Fe 3. 159— 67. 1934.) R. K. Mu l l e r .

D. Maturo, Die Konzentratimssaule und die Nertislsche Fonnel. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vf. untersucht einerseits die Beziehung zwischen EK. u. Konz. von Konz.-Ketten 
auf Grund einer Ableitung aus der entwickelten Formel u. vergleieht andererseits die 
so gefundene Beziehung E — (1/nF) F  (O) +  E0 mit der NERNSTschen Formel 
Ec — (liT lnF )-logTtc/7r0. Es wird gezeigt, daB die Funktion F(C) =  dn/C  fiir die 
Theorie der Saulen von wesentlicher Bedeutung ist. (Rev. Fac. Quim. Ind. Agrfc. 
Santa Fe 3. 168— 76. 1934.) R. IC. Mu l l e r .

O. Jessin und M. Lotzmanowa, Zur Frage der Melallpolcntiale in fremdionigm  
Losungen. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obsehtscliei Chimii] 4 (66). 1138—46. 1934. Swerdlowsk. —  C. 1934. I. 
1292.) K l e v e e .

Zoltńn Szabó, Ober die Ionenalctivitdten der Salzsaure. (Vgl. C. 1936. I. 290.) 
Vf. beschreibt Verss., bei denen er die Ionenaktivitaten mit Hilfe der EK. der Fl.-Ketten 
mit Uberfiihrung bestimmt. Notwendig ist dabei, daB die Diffusionspotentiale genugend 
genau bekannt sind. Sie werden folgendermaCen bestimmt: Dio gefundene EK. der 
Salzsaurekonz.-Kette E^ =  R T /^ - ln  (/x m^Kf? to2) +  e. / x u. f„ sind die Ionen- 
aktmtatskoeff. bei den Konzz. m1 u. nu, y t u. y2 die entsprechenden mittleren Aktivi- 
tatskoeff. u. s das Diffusionspotential. Es wird eine fiktiye EK. Eb durch die Gleichung 
definiert: Eb — R  T /^ - \n  Die experimentellen Werte von Eg — Eb
ergeben, daB sie bis zur Konz. 0,2-mol. eine lineare Funktion von log m bilden. Die 
Neigung der Geraden Eg — Eb — F  (log m) ist gleich der Neigung von e =  (Eg +  ErJ')j
2 == /  (iog m) (Eg ~  EK. der Kationenkette, Eg' =  EK. der Anionenkette). Diese 
Gleichung muB bei sehr groBen Verdunnungen (unter 0,01-mol.) die Diffusionspotentiale 
angeben. Es lassen sich auf diese Weise dio Diffusionspotentiale zwischen verschieden 
konz. HCl-Lsgg. espcrimentell bestimmen. Die Werte weichen von den naeh 
H e n d e r s o n  berechneten um etwa 3°/o ab. Es werden danach die Ionenaktmtatskoeff. 
bestimmt. Es zeigt sieli, daB sie bis 0,2-mol. einander u. den mittleren Aktivitatskocff. 
gleich sind. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 22—32. 1935. Szeged, Theoret.-physikal. 
Inst. d. Univ.) Ga e d e .

Zoltśn Szabó, Ober Konzentrationsabliangigkeit der Diffusionspotentiale. I. (Vgl- 
vorst. Ref.) Um die bei der Unters. der HC1 | HCl-Ketten erhaltenen Ergebnisse auch 
auf anderem Wege zu prufen, untersucht Vf. die Konz.-Abhangigkeit von verschiedenen 
Diffusionspotentialen mit Hilfe von Fl.-Ketten mit zwei ident. Elektroden, z. B. Hg | 
HgCl, a-mol. HC11 x-mol. HC11 b-mol. KC11 a-mol. HC1, HgCl | Hg. Zwischen Lsgg. 
verschiedener Konz. eines Elektrolyten ist das Diffusionspotential von der Struktur 
der Ubergangsschicht unabhangig, konstant u. reproduzierbar. Das Prinzip der Super- 
position ist streng giiltig. Zur Erreiehung von konstanten u. reproduzierbaren Diffusions
potentialen zwischen Lsgg. yersehiedener Elektrolyte muB die Ubergangsschicht eine 
zylindr. Symmetrie besitzen. Die Summę der Diffusionspotentiale in den genannten
Ketten ist eine lineare Funktion des Logarithmus der HCl-Konz. bis 0,5 Mol. (Z. physik.
Chem. Abt. A. 174. 33—40. 1935.) Ga e d e .
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W. A. Plotnikow und J. J. Gorenbein, Eleklrochemischc Untersuchung des 
Systems A lB ryC uB r in Athylbromid. (Vgl. C. 1935. II. 556.) Das System AlBr3 - CuBr 
in Athylbromid zeigt eine gute Leitfahigkeit. Das Mąsimum der spezif. Leitfahigkeit 
ist K  — 8 ,2 -10-3, wahrend sie in Bzl. 4,96-10-3 betragt. Der Verlauf der Leitfahigkeits- 
kurve laBt auf die Bldg. eines Komplexes der Zus. CuBr-Al2Br„ in bęstimmten Konz.- 
Bereiehen schlieBen. Mit Erhohung der CuBr-Konz. wachst die spezif. Leitfahigkeit. 
Sowohl die spezif. ais auch die molekulare Leitfahigkeit der ternaren Systeme fallt 
kontinuierlieh mit zunehmender Verdiinnung sowohl in Athylbromid u. Bzl. ais auch 
in den andcren untersuchten Losungsmm. mit kleiner DE. —  Bei der Elektrolyse scheiden 
sieh die einwertigen Cu-Ionen ab, wobei bei einer Stroindiehte von 1,7 Amp./dcm das Cu 
sieh in dichter Schicht absetzt. Das Zers.-Potential ist gleich 1,13, wie in Bzl. (Chem. J. 
Ser. A. J. allg. Chem. fruss.: Cliimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschci 
Chimii] 4 (66). 1042—46. 1934. Kijew, Chem. Inst. d. Ukrain. Akad. d. Wiss.) K l e y e r .

S. Glasstone and A. Hickling, Electrolytie oxidation and reduction: inorganic and organie.
London: Chapman & H. 1935. (429 S.) 25 s.

A 3. T herm od yn am ik . T herm ochem ie.
Klaus Clusius, Bemerkung uber die Dampfdruckdifferenz der Ortlio- und Para- 

modifikationen der Wasserstoffisoiope. (Vgl. C. 1935- II. 961.) Bei einer Abschatzung 
der Móglichkeit einer Isolierung von reinem Ortho-H, u. Para-D2 stellt Vf. an Hand 
neuerer Literaturdaten fest, daB die Dampfdruckdifferenzen zwischen Para-H2 (262,0 mm 
Hg) u. Ortho-H, (247,1) bei 17,13° absol. innerhalb der Fehlergrenzen mit der Dampf- 
druckdifferenz zwischen Ortho-D, (262) u. Para-D, (247) bei 20,38° absol. iiberein- 
stimmt (A p — 14,9 bzw. 15 mm Hg). Wahrend der Dampfdruckunterschied zwischen 
dem leichten u. schweren Isotop durch die Verschiedenheit der Nullpunktsenergien 
bedingt ist, sucht Vf. die Erklarung fur den Unterschicd zwischen den beiden Modi
fikationen jedes Isotops in einer Verschiedenheit der Molekularattraktion im null- 
quantigen (Para-H2; Ortho-D2) u. einąuantigen (Ortho-H2; Para-D2) Rotationszustand: 
Dem Dispersionseffekt (gegenseitige Storung der Elektronen), der im nullquantigen 
Rotationszustand allein die Molekularattraktion liefert, muBte sieh im einquantigcn 
Zustand noch die Wechselwrkg. der Quadrupolmomente benachbarter Moll. uberlagern; 
diese Momente sind fur Ortho-H, u. Para-D2 ais gleichgroB anzusehen. — Der Dampf- 
druekimtersehied sollte eine Trennung der beiden Modifikationen jedes Isotops in einer 
guten Rektifikationssaule ermoglichen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 29- 159— 61. 1935. 
Wiirzburg, Chem. Univ.-Inst., Physikal.-chem. Abt.) ZEISE.

K. Clusius und E. Bartholomś, Zur Rotałwnsuiirme des schweren Orthmmsser- 
stoffs. (Vgl. vorst. Ref.) Die Rotationsanteile der spezif. Warme von HD zwischen 35 
u. 68° K  werden auf Grund friiherer (C. 1934. II. 2486. 2943) Messungen mitgeteilt. 
Ferner wird uber neue calorimetr. Bestst. der Rotationswarme von 94®/0ig. Ortho-D, 
zwischen 35 u. 118° K  berichtet. Der D 2 wird durch Elektrolyse einer N a ,C 0 3-haltigen 
D 20-Lsg. gewonnen. Durch Ad- u. Desorption an einer akt. IĆohle wird ahnlich wic bei 
H , das der Temp. des Kaltebades (fi. H2) entsjirechende Gleichgewicht der beiden 
I),-Modifikationen eingestellt; es sollte theoret. 97,8% Ortho-D, liefern. Die Abweichung 
vom obigen gefundenen Werte laBt sieli in plausibler Weise erklaren. Die MeBergebnissc 
sind tabellar. dargestellt. Wiihrend beim Para-H2 nur der Anstieg der Rotationswarme 
iiber den klass. Wert R  cal beobachtet worden ist, hat beim Ortho-D, das Maximum 
eine so giinstige Lage, daB es yollstandig dnrehgemessen werden konnte. Die Riick- 
verwandlung des Ortho-D2 in Para-D2 ist bei den hoheren Tempp. des angegebenen 
Bereichs schon wahrend der ca. 5 Stdn. dauernden Messung merklich. (Z. physik. Chem. 
Abt. B. 29. 162—69. 1935. Wiirzburg, Chem. Univ.-Inst., Physikal.-chem. Abt.) Z e is e .

N. A. Kolossowski und W. W. Udowenko, Uber die spezifischen Wannen von 
Fliissigkeiten. II. (I. vgl. C. 1935. II. 1319.) Es wurden die spezif.Warmen (c„) bei 
konstantem Druck einer Reihe von Fil. fiir die Tempp. von 15—30° gemessen. Es 
zeigte sieh, daB die molekulare Warmekapazitat Cv durch die Formel Ov — a +  b 1\ 
wo o u. 6 Konstanten fiir die gegebene FI. sind, mit ausreichender Genauigkeit wieder- 
gegeben wird. Im einzclnen wurden die spezif. Warmen folgender organ. F il. b estim m t: 
Bzl. (cp =  0,4022), Athylbenzol (0,4028), Cumol (0,3959), Limonen (0,4380), Sabinen 
(0,4431), TetrachlorkohlenstofJ (0,1964), Brombenzol (0,2215), Benzaldehyd (0,3060), 
Methylathylleeton (0,5336), Linalool (0,5777), Pulegon (0,4530), Alhylfonniat (0,4776), 
n-Butiersaure-Athylesłer (0,4530), Essigsaure-Butylester (0,4985), Benzylacetat (0,39S3),
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Benzoesdure-Athylesler (0,3854), Salicyl sdure-Methylester (0,3910), Diathylcarbonat 
(0,4267), Mędonsaure-Diathylester (0,4251), Bemsteinsaure-Diathylesler (0,4639), Acel- 
essigsaure-Athylester (0,4597), ni-NUrotóluol (0,3530), o-Tóluidin (0,4678), ni-Toluidin 
(0,4841), Dimelhylanilin (0,4236), Diathylanilin  (0,4398) u. Chinolin (0,3574). (Chem. J. 
Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitsehcski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 4  (66). 1027—34. 1934. Mittelasiat. Univ., Chem. Inst.) K l e v e r .

J. H. C. Lisman und w. H. Keesom, Die Schmdzkurte von Sauerstoff bis zu
110 kg/qcm. Bei 48,2 kg/qem ist der F . von 0 2 54,90° K, bei 167,7 kg/qem 56,25° K. 
log (1081,8 +  p) =  4,13811-log T  — 4,145465. Der Tripelpunkt extrapoliert sich zu 
54,325° K. Nach Cl a p e y r o n -Cl a u s iu S berechnet sich die D. des festen Sauerstoffs 
(3'-02) beim Tripelpunkt zu 1,372. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 38 . 808 
bis 809. 1935. Leiden, Kamerlingh Onnes Lab. Commun. Nr. 239a.) W. A. R o th .

F. Henning, Rahmenlafdn fiir  Wasser und Wasserdampf nebst Erlauierungen. 
(Vgl. C. 1935 . II. 293 1 .) ' Vf. gibt den Wortlaut des von den Końferenztcilnehmem  
anerkannten Berichtes iiber die Ergebnisse der dritten internat. Dampftafelkonferenz 
wieder (Washington, Boston u. New York; Sept. 1934). Fortsetzung der Tagungen 
in London (1929) u. Berlin (1930). Die friiher herausgegebenen Rahmcntafeln (Eigg. 
des W. u. des Dampfes im Sattigungszustand; spezif. Vol. des W. u. des iiberhitzten 
Dampfes; Enthalpie des W. u. des Dampfes) werden korrigiert u. stark erweitert. 
Die Fortsetzung der Forschungen wird organisiert. (Z. Ver. dtsch. Ing. 79. 1359— 62. 
9 /1 1 .1 9 3 5 .)  W . A. R o t h .

T. B. Douglas und H. D. Crockford, Bemcrkung iiber die Berechnung der Reaklions- 
wdrtne mis der Gleichgewichtskonstante bei zwei Temperaturen. Vff. zeigen, daB die zur 
Berechnung der Bildungswarme AII aus zwei Werten der Gleichgewichtskonstante u. 
den entsprechenden Tempp. dienende Formel: A H  =  R T XT* ln (K l/K 2)I(T2 — T x) 
aueh dann gilt, wenn A II eine lineare Funktion der Temp. ist. A l i  entspricht in diesem 
Falle einer bestimmten Temp. T 0, dio gegeben ist durch die Gleichung:

T0 == 7’I 7’2 ln(7’2/!Ti)/(r2- y i)
Die Anwendung dieser Uberlegung auf die von den Vff. kurzlich ausgefiihrte 

Best. der Ionisationskonstante gewisser Schwefelderiw. von Phenylessigsaure (C. 1934.
II. 2187) ergibt, daB dic dabei ermittelten zl//-W ertc sich auf 12,1° beziehen. (J. 
Amer. chem. Soc. 57 . 97. 1935. Chapel Hill, N. C. Univ. of North Carolina. Dep. of 
Chem.) Ge  H LEN.

A4. K o llo id c h e m ie . C a p illa rch em ie
P. F. Michalew und F. M. Schemjakin, ('ber die Emissionswdlenłheorie von 

period,ischen Reaklionen. V. Untersuchung der periodischen Reaktioiien nach der Methode 
der physikalisch-chcrnischen Analyse. (IV. vgl. C. 1935 . II. 1843.) Es wurde dio Rk. 
zwisehen A gN 03 u. K 2Cr20- in Gelatine nach der von Du.MANSKI ausgearbeiteten 
Methode der physikal.-chem. Analyse (Dreieckskoordinatensystem) untersucht. Dabei 
ergab sieh, daB mit Verringerung der Konz. des Geles die GroBe der Konstantę sich 
dem theoret. Wert entsprechend der Formel ) .v  — h N /M  nahert. Ausgehend von 
der Bezichung fur die theoret. Rk.-Konstantę, die sich durch Extrapolation auf 0% 
Gelatine bestatigte, wurden fiir die in den friiheren Arbeiten untersuchten Rkk. in 
Abwesenheit von Gelen die Konstanten berechnet u. mit den theoret. Konstanten 
der auBeren Komponenten verglichen. Die GróBen der Konstanten von zwei period. 
Rkk. in Gelen von gleichen Eigg. u. Konzz. stehen in umgekehrtem Verhaltnis zu den 
Molekulargewichten der auBeren Elektrolyte dieser beiden Rkk. Weiter wird ein Modeli 
der Bldg. von stehenden Wellen fiir period. Rkk. aufgestellt. SohlieBlich wurden nach 
der Methode von M o r se  die period. Rkk. A gN 03 +  K2Cr20 7 (u. K2Cr04) u. P6(Ar0 3)2 +  
K J  in Gelatine u. ohne letztere u. nach der Methode der physikal.-chem. Analyse die 
Rkk. zwisehen K 2Cr20 7 u. Neutralrot, K ^F c^N )^] u. Methylenblau, sowio zwisehen 
K2Cr20 7 u. Mełhylviolett in Gelatine untersucht u. die optimalen Konzz., bei denen 
period. Ndd. entstehen, ermittelt. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 4  (66). 1117—27. 1934. Moskau, Univ., 
Chem. Fak.) K le v e r .

W. Frankenburger und A. Hodler, Uber die Sorplion von Wassersloff an Wolfram. 
Die in der Literatur beschriebene u. auch von den Vff. beobachtete ,,aktivierte Ad- 
sorption“ (C. 1932 . II. 1118) ist von zahlreichen Faktoren abhangig. Eine genaue

*) Oberflachenspannung u. Diffusion organ. Verbb. vgl. S. 985.
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Unters. der Versuchsbedingungen ergibt, daB dic „aktiviei'tc Adsorption“ nach Extrem- 
reinigung des W-Metalles u. des H2 vollig yerschwindet u. nur dann auftritt, wenn 
minimale Mengen von organ. Dampfen u. von 0 ; gleichzeitig anwesend sind. Dic 
„aktiyiertc Adsorption“ kommt anscheinend dadurch zustande, daB in bestimmten 
Temp.-Gebietcn die an der Oberflaehe sorbierten Spuren organ. Verbb. durch das 
Oberflachcnoxyd oxydiert werden, wodurch eine „Selbstreinigung" der Metalloberflache 
erzielt wird. Messung der H-Sorption an reinem W ergibt, daB die nmximal adsorbierte 
Menge etwa 1/5 der Oberflaehe bedeckt. Das sorptive Verh. des reinen W gegen reinen 
H., laBt sich durch eine einfache Formel wiedergeben. Dio Anderung des Isobaren- 
ycrlaufes bei der H-Sorption an reinem W  im Temp.-Gebiet von — 170 bis — 100° spricht 
fiir das Einsetzen einer „echten aktivierten Adsorption“ bei etwa — 170°. (Naturwiss. 
23. 609. 30/8. 1935. Oppau, Wissenschaftl. Forschungslabor. d. I. G. F a r b e n in d u - 
STRIE A k T.-Ge S.) ■ GEHLEN.

B. Anorganisclie Chemie.
H. Carlsolin, Beilragc zur Chemie des Broms. I. Mitt. Darslelluwj von Brom(I)- 

dipyridinperchloral und Brom(I)-dipyridinnitral. [Br(C6H5N)2]C104 wird dargestellt, 
indem zu einer Lsg. von [Ag(C5H5N)2]C104 (7,32 g) in (10 g) C5H5N u. 15 cem Chlf. 
cino Lsg. von Br (5,4 g) in 30 g Chlf. gegeben wird. Nach dem Entfernen des gebildeten 
AgBr wird das Salz aus der gelblichen Lsg. mit wasserfreiem A. gefallt. Das zur Darst. 
yerwendete Ag(C6H5N) ist in H20  wl. u. kann aus einer Lsg. yon A gN 03 u. C5H5N 
durch Zusatz yon NaC104 erhalten werden. Vf. gibt ferner eine Verbesserung fiir die 
Darst. von [Br(C5H5N y N 0 3, v g l .  U s c h a k o w  u . T s c h is t o w  (C. 1935 . II. 3477) an, 
nach der man seine Lsg. langsam in eine Mischung von wasserfreiem A. mit wenig 
C6Hr>N  gieBen soli. Das Perchlorat ist im Gegensatz zu dem Nitrat an der Luft nicht 
zerflieBlich u. auch in H20  ziemlich schwer 1. Bei langerem Aufbewahren tritt Zers. 
ein. Ober das chem. Verh. der Verbb. wird in einer spateren Arbeit berichtet. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 68. 2209— 11. 4/12. 1935. Leipzig.) E l s t n e r .

H. Carlsohn, Beilrage zur Chemie des Broms. II. Darstellung, Eigenschaften und 
Konstitution einer Aguo-Pyridinterbindung des Brom(I)-oxyds. (Vorl. Slitt.) (I. vgl. 
vorst. Ref.) Durch die Einw. von NaOH auf die in I beschriebenen Brom-Pyridin- 
Kulze erhalt man bei geeigneten Bedingungen eine gelbe Substanz. Das Nitrat scheint 
nach [Br(C5H5N)2]N 03 +  NaOH =  [Br(C5HsN )2]OH +  N aN 03 reagiert zu haben u. 
das entstehende [Br(C5H5N)2]OH leicht H20  u. C5H5N abzugeben. Man erhalt schlieB- 
lieh ein Prod. der Zus. Br20 -H ,0 -C 5H5N. Um es rein darzustellen, muB man schr 
schnell arbeiten u. einen AlkaliiiberschuB yermeiden; das [Ag(C5H5N)2]C104 cignet 
sich wegen seiner Schwerlosliehkeit nicht ais Ausgangsprod. Die Trocknung des mit 
H20  z u  waschenden Prod. muB schnell im Vakuum iiber Atzkali vor sich gehen; H 2S 04 
wurde das stabilisierende Pyridin entziehen. Die Substanz ist nicht hygroskop.; der 
Geruch der reinen Verb. erinnert an CCI4. Vf. nimmt an, daB es sich um ein salzartiges 
Prod. der Formel [Br(OH,) (C5H5N)] [OBr] handelt. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68- 
2212— 14. 4/12. 1935. Leipzig.) E l s t n e r .

Priyadaranjan Ray und Anil Kumar Mazumdar. Hydrazinale von Metall- 
thiosulfałen. Vff. stellen dic folgenden Verbb. dar: [Co(N2H4)3]S20 3 (I), [Ni(N2H4)3]' 
SA -O .SH jO  (II), [Ni(N2H4)2]S20 3-l,5H 20  (III), [Zn(N2H4)3]S20 3 (IV) u. [Cd(N2H,)]- 
S20 3 (V). Sie gehen dabei im allgemeinen von einer eiskalten Lsg. aus, die das Metall- 
acetat, Na2S20 3 u. CH3COONH, enthalt, u. lassen diese in eine konz. N 2H.,-Lsg. ein- 
tropfen; bei der Darst, von III wird von einer Lsg. yon Nickelthiosulfat u. (ŃH4)2S20 3 
ausgegangen u. die N 2H.,-Lsg. tropfenweise dieser zugefugt. I ist gelb, II rosa, III heli- 
blau u. IV u. V sind weiB. In W. sind die Verbb. wl. oder unl., durch Sauren werden 
sie leicht zers., in sd. H20  werden sie mehr oder weniger schnell unter Bldg. der Metall- 
hydroxyde hydrolysiert. (J. Indian chem. Soc. 12 . 50— 52. 1935. Caleutta, Univ. 
Coli. of Science, Chem. Lab.) E l s t n e r .

A. von Antropoff, B as Aiomgewicht des Neons. (Nach Versuchen von R. Jung- 
bluth-Ficht und M. Hoeppener.) Unterss. iiber die Trennung yon Ne u. He durch 
akt. Kohle fiihrten Vff. m it fortschreitender Reimgung des urspriinglich 82% Ne u. 
18% He enthaltenden Gasgemisches zu reinem Ne, wie durch interferometr., spektr. 
u. zuletzt durch D.-Best. festgestellt wurde. Die Auswertung der D.-Best. ergab ais 
Atomgewicht des Ne den Wert 20,183 ±  0,01 in Ubereinstimmung m it den Angaben
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von B a x t k k  u. S t a r k w e a t h e b  (C. 1928 . I. 1610). (Ber. dtsch. chem. Ges. 68 . 2389 
bis 2391. 4/12. 193B. Bonn, Univ., Physikal.-ckem. Abt. d. Chem. Inst.) W e ib k k .

Heinrich Rheinboldt und Werner Wisfeld, Ozyhalide des Siliciums. Boi der 
Unters. der bei der Oxydation von SiCl4 bzw. SiBr4 m it 0 2 entstehenden Reaktions- 
prodd. weisen Vff. auBer dem Si2OCl0 die Entstehung von Si40 4Cl8, Si2OBr6 u. Si40.,Brs 
nach. Bei der Ausfiihrung der Verss. wird eine bestimmte Menge des auf eine bc- 
stimmte Temp. erhitzten Halogenids durch einen trockenen 0 2-Strom von bckannter 
Stromungsgeschwigdigkeit unter Beobachtung der tJberfiihrungsdaucr u. der iiber- 
destillicrenden Menge durch ein auf bestimmte Temp. erliitztes Rohr aus schwer- 
schmelzendem Glas oder Porzellanmasse geleitet u. der ProzeB zur Anreicherung der 
lióher sd. Oxydationsprodd. mehrere Małe wiederholt. Fur die Oxydation des >SiBr.f 
kam nur das Temp.-Intervall 670—695° in Frage. Bereits nach der zweiten t)bcr- 
fuhrung ersclieinen im Riickstand Krystalle in Form von wasserklaren SpieBen. Durch 
Fraktionierung der nach mehreren tJberfiihrungen erhaltcnen Riickstande werden 
sie in groBerer Ausbeute isoliert. Sie schm. bei 123,5° u. besitzen die Zus. SiOBr;. 
Kp.ł5 170°, bei 760 mm sd. die Substanz etwa bei 297°. Nach Mol.-Gew.-Bestst. 
(kryoskop. u. aus der DD.) liegt in ihnen das Octabromtetrasiltetrozan, Si40 4Br8, vor. 
Die Verb. ist auBerordentlicl) reaktionsfahig. An der Luft rasche Zers. unter Entw. 
von HBr, mit H20  u. Alkali spontane Zers., wobei die Krystalle sich haufig mit einer 
Haut von Kieselsauregel beziehen, die explosionsartig unter Entw. von HBr zerrissen 
wird. Die iiblichen organ. Losungsmm. lósen Si40 4Br8, werden aber meist langsam 
zers. Die aus 6 Oxydationsansatzen vereinigten Muttcrlaugen dieser Krystalle werden 
in 4 Fraktionen, K p.19 50—75°, Kp.ls 75— 142°, Kp.15 142— 175°, K p.15 > 175° zer- 
legt. Aus der dritten Fraktion wird weiteres Si40 4Br8 gewonnen, aus der zweiten bei 
weiterem Fraktionieren Hexabromdisiloxan, Si2OBr0. Tafelformige Krystalle, F. 28,5°; 
bei 15 mm sd. dio Substanz bei etwa 120°. Mit Methylalkohol u. A. entstehen an- 
seheinend Kieselsaureester. — Dio Oxydation des SiCl4 erfordert einen hoheren Temp.- 
Bereich. Oberhalb 1000° entstehen hochpolymere, glasartige Oxydationsprodd., bei 
900° yorwiegend Si2OClc, bei 800° verlauft die Rk. sehr langsam. Ais geeignetstes 
Temp.-Gebiet fur die Entstehung mittlerer Oxydationsstufen wird das von 950— 970° 
angewendet. Hier Yerlauft die Oxydation des SiCl4 schneller ais die des SiBr4 bei den 
dort angewaudten Versuehsbedingungen; nach 3-maliger tlberfiihrung war sie im 
wesentliehen beendet. Nach dem Entfernen eines bis 100° ubergelienden Yorlaufes 
wird zunachst das Si2OCl6, Kp. 137°, abdestilliert (100—160°). Der Rest wird bei
15 mm mehrere Małe der fraktionierten Dest. unterworfen u. liefert schlieBlich beim 

Abkiihlen saulenfórmige Krystalle von Octachlorletrasiltelroxan, 
Sij04Cl8, K p.I6 92°, F. 77°. Die Verb. wird durch H20  zers. u. ist 
in den ublichen organ. Losungsmm. 1. — Wahrend bei der Oxydation 
des SiBr4 das Si40 4Br8 dem Si2OBr0 gegeniiber ais Hauptprod. auf- 
tritt, entstelit bei der des SiCl4 in der Hauptsache Si2OClG. Fiir dic 
Oetahalogentetrasilt«troxane wird vorlaufig der Strukturfonnel, wie 
sie das nebenst. Formelbild zeigt, vor anderen der Vorzug gegeben. 

(Liebigs Ann. Chem. 517 . 197—211. 1935. Sao Paulo [Brasilien], Univ. Chem. 
Inst.) E ls tn h k .

S. Żeromski und Z. Słubicki, Unlersuchungcn iiber das System CaS0i-C a0—S 0 3 
(S 0 2 -i- 1/ ,0 2). In einer schon friiher (ZAWADZKI, C. 1 9 3 2 . II. 163) benutzten Ap- 
paratur wird der Druckvcrlauf beim Gluhen von CaS04 untersucht. Der Zers.-Druck 
steigt beim Erhitzen auf iiber 1000° zunachst an, nimmt aber nach einiger Zeit
(1—2 Stdn.) —  aueh bei Steigerung der Temp. —  wieder ab. Vff. vermuten, daB es
sich nicht um eine Umwandlung von zwei krystallinen Phasen, sondern um Ober- 
flachenerscheinungcn handelt. Das System ist monovariant. Die beobachteten Zcrs.- 
Drucke entsprechen scheinbaren Gleichgemchten von instabilen Systemen von kurzer 
Lebensdauer. wie instabilen festen Lsgg. oder Keimen der entstehenden neuen Phase. 
(Roczniki Chem. 14 . 849— 56. Warseliau, Teehn.Hochsch., Inst. f. anorgan.-chem.
Technologie.) R. K. Mu l l e r .

M. Iliński, Unlcrsuchung des Verlaufes der Iteaktion zwischen CaO und S 0 2 nach 
der Strommigsm-ethode. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. untersucht die Rk. zwischen CaO u. 
einem Strom von S 0 2 +  N ,. Das System ist monovariant. Vers.-Ergebnisse, die 
diesem Befund seheinbar widersprechen, werden nach ZAWADZKI u. BKETSZNAJDER 
(C. 1933 . II. 1130) auf eine voriibergehende Bldg. instabiler Systeme (fester Lsgg., 
Gasadsorption an der festen Oberflache) zuriiekgefuhrt. Yerschiedene CaO-Praparate
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7-eigen Unterschiede in der Rk.-Geschwindigkeit. (Roczniki Chem. 14. 857— 64. 
Warscliau, Tochn. Hochsch., Inst. f. anorgan.-chem. Technologie.) R. K . Mu l l e r .

D. R. Chesterman, Kompleze Eisenverbindungcn. Teil I. Die Bildung und Losung 
von Fcrrochłorid in nichtwiisserigen Flussigkeiten. Vf. untersucht bei einer Reihe yon 
organ. Fil. dio Fiihigkeit, HC1 zu losen u. die Leitfahigkeit der entstehenden Lsgg., urn 
Beitriige fur die Erklarung dafiir zu bekommen, warum in ihnen HC1 metali. Fe zu 
losen vcrmag oder nicht. Es ergibt sich eine Einteilung in droi Gruppen: (I) (H20), 
CH3OH, C2H5OH, Isopropylalkohol, (CH3)2CO, (II) CH3CO • OCH;,, CH3CO-OC2H5, 
(C2H5)0 , Chlf., (III) CC14, CS2, Leichtpetroleum, Bzn. In den bas. Losungsmm. der 
Gruppe I, in denen Fe von HCl unter Warmeentw. u. Bldg. 11. Koordinationsyerbb. 
schnell gel. wird, ist HCl stark dissoziiert, so daB Fe in einer lonenrk. angegriffen wird. 
Bei denen der Gruppe II wird Fe langsam angegriffen, die Warmeentw. ist gering u. 
die entstehenden Koordinationsyerbb. sind wl. oder unl. Hier ist die HCl hochstens 
wenig ionisiert. Primar scheinen sich die HCl-Molekiilc an die Oberflache des Metalls 
anzulagern (vgl. H 20  an Na, H o r iu t i  u. Szabo, C. 1934. I. 2706). Die Rk. in Chlf. 
findet nur bei Ggu\ von Spuron yon W. statt (Luftfeuchtigkeit), die anscheinend 
katalyt. wirken; die Leitfahigkeit bleibt wahrend der Rk. so niedrig wie sie yorher 
war. Mit A. findet dio Rk. auch bei yollkommener Abwesenhcit yon H20  statt unter 
H2-Entw. u. Bldg. einer weiBen Koordinationsverb., wahrend der A. yollstandig nicht- 
leitend bleibt. Wenn trockene Luft zutreten kann, steigt die Leitfahigkeit, anscheinend 
weil eine ionisierte Ferriverb. entsteht. Da wasserfreier A. FeCl2 nicht lost, andererseits 
aber das Fe in trockenem A. ziemlich heftig angegriffen wird, nimmt Vf. an, daB primar 
eine koordinatiye Anlagerung stattfindet. — Die kleineren Molekule scheinen ge- 
eigneter zu sein, mit FeCl2 koordinatiye Bindungen einzugehen ais die groBorcn; bei 
analogen Versuchsbedingungen wird einerseits FeCl2-4C H 3OH u. andererseits FeCl2- 
CH3-CH-(CH3)OH gebildot. In den Fil. der Gruppe III gel., greift HCl Fe nicht an. 
Nachweis der Entstehung yon: FeCl2 • 2 CH3 • OH, FeCl,-4 CH3OH, FeCl2-C2H5OH, 
FeCl2-CH3CH(CH3)OH, FeCl2-CH3C 02CH3, FeCl2-(C2H5)20 . (J. chem. Soc. London 
1935- 906— 10. London, S. E . 18, Woolwich Polytechnic.) E ls t n e r .

D.M. Bose, Einige magneiische und Ramanspektrum-Beweise iiber die Struktur der 
komplezen Cyanide. (Vgl. C. 1931 . I. 428.) Vf. kam auf Grund sciner Unterss. iiber 
die magnet. Eigg. der komplexen Cyanide zu dem Ergebnis, daB diese aus m K+, 
m (CN)~, dem paramagnet. Zentralatom Me u. n (CN)-Gruppen aufgebaut sind. (CN) 
u. (CN)-  bilden zusammen (NC: CN)- -Gruppen (Fali A: K3+[Co(CN: CN)3- ]) oder, 
wenn mehr (CN)- -Gruppen yorhanden sind, sattigen sich diese untereinander paar-
wciseab. ^FallB: K4+ j ^ F e | ^ Q ) - - ] ) •  Diese beidenFalle kónnen auch in den R am AN-

Spektren unterschieden werden. Man findet hauptsachlich folgende Werte: 1. A v — 
2087; dieser Wert deutet auf freie (CN)- , die Doppelcyanide sind in Lsgg. dissoziiert.
2. I v =  2059; dieser Wert entspricht etwa dem CN in (SCN)- . 3. A v =  2140 ent- 
spricht dem CN in einem mit organ. Radikal yerbundcncn (SCN). Aus den Werten 
folgt, daB in Komplexsalzen dio Cyangruppen in Form von (NC :CN)-  yorhanden sind, 
wobei sich das (CN)-  yerhalt wie der S im (SCN). Salze mit 4 (CN)-  u. 2 (CN) zeigen 
nahe beieinanderliegonde Werte: A v — 2153 cm-1 , der einem (NC: CN)-  entspricht u. 
A v — 2195 cm-1 , der von einem (NC: CN)—  herriihrt (Fali B). Unterss. an KAg(CN)2, 
K 2Ni(CN)3, K 2Ni(CN)4, Iv2Zn(CN)4. K2Cd(CN)4, K3Cu(CN)4. K3Co(CN)8, K3Rh(CN)3, 
K3Cr(CN)6, K4Cr(CN)e> K4Fe(CN)6, K4Ru(CN)G. (Indian J. Physics Proc. Indian Ass. 
Cultiyat. Sci. 9. 277—86. 1935.) E l s t n e r .

Abani K. Bhattacharya, Zusammensetzung von Berlinerblau und TumbulUblau. 
Teil III. (II. vgl. C. 1935 . II. 817.) Vf. untersucht die Absorption von ozalsauren 
Ijsgg. der beiden Verbb. im sichtbaren, infraroten u. ultravioletten Gebiet. Die Gestalt 
der Absorptionskuryen (K  — J/c  0 gegen A aufgetragen) ist sehr ahnlich, die Absorp- 
tionskurven sind jedoch etwas gegeneinander yerschoben, u. zwar absorbiert Turnbulls- 
blau starker ais Berlinerblau. Die Unterschiedc werden in gealterten Lsgg. klciner. 
Diese Befundo stehen in Einklang mit denen der analyt. Unters. u. sprechen dafiir, 
daB die Molekule ahnlich gebaut sind, u. daB die Zus. der alternden Lsgg. sich immer 
mehr gleicht. —  Die starkere Absorption yon frisch bereitetem Turnbullsblau wird 
auf das Vorhandensein von uberschussigem Fe" zuruckgefiihrt. (J. Indian chem. Soc.
12. 143—51. 1935. Bareilly, Chem. Dep., Bareilly College.) E L ST N E R -

G. Scagliarini, Die Farbreaktion zwischen Nitroprussid und Sulfit (Bódekersche 
Reaktion). Vf. hat die Rk.-Prodd. von Nitroprussiden u. Sulfiten in fester Form weder
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durch F&llung mit* A. oder Methylalkohol, noch mit Zn-, Cd-Salzen u. dgl. erhaltcn; 
im letztcren Falle lassen sich aber Salze der Zus. Me,[Fe"(CN)5NO'' S 0 n] • 12H20  ■ 
2CcH 12N4 (Me =  Zn, Cd) darstellen, analog auch N i2[Fe‘ -(CN)5N 0 ‘" S 0 3]-8H 20 -  
2C„Hi2N4, wenn konz. Lsgg. von Na2[Fe(CN)5NO] u. Na2S 0 3 in der Kiilte mit konz. 
Lsgg. von Me-Aeetaten (1 Mol) u. Urotropin (2 Mole) versetzt werden; die u. Mk. 
krystallinen homogenen Ndd. sind in feuchtem Zustand blutrot, in trockenem Zustand 
rotviolett, in W. prakt. unl. Die Rk. kann dargestellt werden durch [Fe’"(CN)5NO"]'' +  
S03 +  2 © =  [Fe(CN)5N 0 S 0 3]"". Das Oxydalions-Red.-Potential dieser Rk. wird in 
N,-Atmosphare mit Hg- u. Hg2Cl2-Elektrode bei 21° an 1l10-mo\nTon Lsgg. der Kom- 
ponenten zu 0,468 V bestimmt. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 22. 155— 59. 
1935. Ferrara, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Osias Binder und Pierre Spacu, Beitrag zur Kennlnis einiger komplezen Sulfo- 
cyanidc des Eisens mit Pyridin. In Erganzung der C. 1934. I. 3331 referierten Arbeit 
von G. S p a cu  u . der Auseinandersetzung m it RosENHEIM (vgl. 1. c.) haben Vff. 
róntgenograph. Pulveraufnahmen von folgenden Verbb. hergestellt: Fe(CriHsN), ■
(SCN)2 (I), Fe3(CsH5N )10{SCN)8 (II) nach RosENHEIM, Fe(CsH5N)3{SCN)3 (III) nach 
B a r b ie r i  u . P a m p a n in i. —  I u. III gaben charakterist. Rontgenspektren. Die gelbe 
u. schwarze Form von I waren róntgenograph. nicht zu untcrscheiden. Aus diesem 
Befund u. dem Umwandlungsverh. in organ. Lósungsmm. wird auf Stereoisomerie ge- 
schlossen u. die /nww-Konfiguration der stabileren gelbcn, die cw-Konfiguration der 
schwarzen Modifikation zugesehrieben. —  II hat ein von I abweichendcs Rontgen- 
spektrum, das aber mit III iibereinstimmt. Das IlOSENHEIMsche Salz ist also ident. 
mit dem Salz von B a r b ie r i  u . P a m p a n in i, enthiilt aber noch Fe++-Ionen, die Vff. mit 
dem Phosphormolybdatreagens von F o n t e s  u. T h i v o l l e  nachweisen konnten. Das 
Salz von R o s e n h e im  ist also in Ubereinstimmung mit A sm u sse n  (C. 1934. II. 2380) 
u. SPACU (1. c.) ais ein Gemisch von III u. etwas I aufzufassen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 200. 1405—07. 1935.) S k a l ik s .

O. Schmitz-Dumont und St. Pateras, Vber komplexe Pyrrylo- und Indylosalzc. 
Es werden die folgenden Verbb. dargestellt: 1 Tetrapyrryloeisen(II)-dikalium,
t(G4H4N)4Fe]K2 (unter Mitarbeit von L. Hecht); II Telraindylonickel(II)-dikalium, 
[(C8H6N)4Ni]K 2; III Diindyloaminokoball(II)4Mium, [(CsH0N)2Co-NH2]K; IV Di-

(imminaminotriindylochrom(III) - kalium, [ ( H ' ^ ' ^ Cr(NG8H fl)3]K  u. Y Dwmmino-

hexaindylo-fi-di<imiiiodikoball(III)-dikalium, H )

ais Analoga zu komplexen Halogeno- oder Cyanoverbb. aufgefaCt werden. Die Verbb. 
konnten nicht durch Vereinigung der gel. Komponenten dargestellt werden, sondern 
wurden durch Umsetzung von Salzen der betreffenden Metalle {FeCl2, N iS 04, CoS04, 
f(NH3)3CoCl]Cl2. [(NH3)ęCo]Cl3} mit K(NC4H4) bzw. K(NC8H„) in fl. N H 3 erhalten, 
was infolge der Untcrsehiede der Loslichkeiten in NH3 — Schwerlóslichkeit der anorgan. 
Metallsalze u. Leichtlóslichkeit der Indol- bzw. Pyrrolmetallverbb. —  móglich ist. Die 
Umsetzungen u. auch bereits die Darst. des KŃC4H4 bzw. KNCsH e wurden bei ge- 
wohnlicher Temp. (Eiskuhlung) unter Vermeidung von Luftzutritt in einer gceigneten 
Druckapparatur (Pb-Rohr ais Zuleitung) vorgenommen, die aus mehreren Schenkeln 
bestand, dereń Inhalt mit fl. NH3 in einen anderen Schenkel gespiilt u. so mit dessen 
Inhalt zur Rk. gebracht wurde. Das Reaktionsprod. wurde dann in einem besonderen 
GefiiB mit Glasfilter, abnehmbarer Kappe u. drei mittels Hahnen verschlicBbaren 
Zuleitungen gewaschen, filtriert, getrocknet u. in Nj-Atmosphare gewogen. —  Da 
Dipyridyleisen allein in fl. NH3 sofort Ammonolyse erleidet, mufl dem Tetrapyrrylo- 
eisenion eine betrachtliche Stabilitat zugesehrieben werden. Tetraindylokobaltoat 
konnte nicht dargestellt werden. Es scheint sich III gebildet zu haben, das so leicht 
der Ammonolyse unterliegt, daB es nicht analysenrein zu fassen war. Die bei don drei- 
wertigen Metallen erwarteten Verbb. mit sechs Pyrryl- bzw. Indylresten darzustcllcn, 
gelang ebenfalls nicht. Die Metalle waren zwar in den entstehenden Yerbb. koordinativ 
sechswertig, drei Koordinationsstellen wurden aber von NH3-Molekiilen bzw. zwei 
XH3-Molekulen u. einer NH2-Gruppe besetzt. Wenn man IV u. V ais K-Salzc mit 
dem dreiwertigen Metali ais Zentralatom des Amins auffassen will, muB man annehmen, 
daB ein NH3 ais Aminogruppe mit dem Metallatom verbunden ist. Aminoverbb. kónnen 
durch intramolekulare Ammonolyse von primar gebildetem (H3N)3Cr(NCsH6)3 u. 
(H3N)3Co(NC8H6) entstanden sein. Bei der Umsetzung von [(NH3)6Co]Cl3 mit KNC8H6
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cntstand erst eine braunrote Lsg. (wie bei der Cr-Yerb.), die dann‘ ticf blau wurde u. 
naeh dem Abdampfen ein gelbes Prod. hinterlieB. Da auf 1 Co-Atom 1 K, 3 Indol u.
2 NH3 gefunden wurden, wird sie ais zweikernige Verb. angesproehen. Anseheinend 
ist erst die IY entspreehende Verb. entstanden u. die Neigung, eine zweikernige Verb. 
zu bilden, so stark, daB unter Abgabe von NH3 Y gebildet wird. — Die stark komplexe 
Natur der Verbb. sprieht dafiir, daB Durchdringungskomplexe yorliegen, bei denen 
dio Bindungselektronenpaare der elektronegativen Liganden in sehr engem Verband 
mit dem Zentralatom stehen. —  Die groBe Neigung der Pyrryl- u. Indylionen, siek 
komples anzulagern, yerhindert, daB die einfachen Metallpyrrol- bzw. -indolverbb. 
durch Umsetzung entspreehender Metallsalze mit KNC4H4 oder KNC8H6 erhalten 
werden konnen. Um gelegentlieh die Rk. eines Metallamides mit Pyrrol oder Indol in 
fl. N H 3 untersuchen zu konnen, stellten Vff. aus (NH3)6Cr(N03)3 u. KNH2 
VI (H3Ń)3Cr(NH2)3 dar. Es ist in fl. NH3 unl., fleisehfarben u. ziemHeh bestandig. 
(Z. anorg. allg. Chem. 224 . 62— 72. 1935. Bonn, Anorg. Abt. d. Chem. Inst.) E l s t n e r .

F. J. Garrick, Reinigung und Analyse von Purpureokobaltichlorid. Vf. empfiehlt 
zur Reinigung von Luteochlorid das rohe Purpureochlorid in Roseooxalat umzuwandeln, 
dieses dann in k. verd. NH3 zu losen, in dem das Luteoosalat ungel. zuriickbleibt. 
Um das [Co(NH3)5Cl]Cl2 vóllig frei von Cl-haltigen Verunreinigungen zu erhalten, 
fallt man es am besten aus k. wss. Lsg. Das so erhaltene Salz hat noch den Vorteil, 
sich sehneller zu losen, ais das h. gefallte. — Zur exakten Ermittlung des ionisierbaren 
Cl wird vorgeschlagen, die an Cr-Ionen etwa 0,02-n., mit H N 03 angesauerte eisgekiihlte 
Lsg. tropfenweise unter standigem Ruhren mit einem hoehstens 3°/0ig. 'OberschuB 
an 0,1-n. A gN 03 zu versetzen, den AgCl-Nd. durch heftiges Schiitteln in der Kalte 
so schnell wie moglieh zusammenzuballen u. naeh mehrmaligem Dekantieren mit 
schwach salpetersaurem, eiskaltem H20  zum Sieden zu erhitzen u. in der ublichen 
Weise weiter zu behandeln. (Z. anorg. allg. Chem. 2 24 . 27—28. 1935.) E l s t n e r .

Taku Uemura und HidŚO Sućda, Unlcrsuchungen iiber die Konzenlralion der 
Wassersłoffionen, die in den wdsserigen Losungen der komplezen Kobaltammine enthalten 
sind, und iiber ihre Absorptionsspeklren. I. Vff. untersuchen das Absorptionsyermogen 
wss. Lsgg. von Kobaltiamminkomplexen in Abhiingigkeit von der Wellenlange des 
eingestrahltcn Lichtcs (230— 470 m/f) u. dem ph der Lsg. Die pn-Messungen werden 
m it einer Sb-Elektrode ausgefiihrt u. liefern, im Gegensatz zu Messungen mit einer 
H-Elektrode, reproduzierbare Werte. Es ergibt sich dabei, daB diejenigen Salze, die 
kein W. im Komplex gebunden haben, in ihrem Absorptionsyermogen weitgehend 
unabhangig vom ph der Lsgg. sind. Aueh die Aquoverbb. andern ihre Absorption 
nicht wesentlieh, solange die Lsgg. sauer sind. In alka). Lsgg. tritt das Hydroxyl- 
radikal an Stelle des W. in den Komplex. Dasselbe gilt fiir die Chlorokomplese, bei

PH>"
enen auch die Ruckrk. móglieh ist: [C'o(NH2)5Cl]Cl2 [Co(NH3)5(OH)]Cl2. Die

pii<"
Sulfate der Aquoverbb. konnen auch in alkal. Lsgg. nur ein Molckiil des im Komplex 
gebundenen W. gegen Hydroxyl austausehen. Die Absorptionsbande der Hydroxo- 
verbb. ist gegenuber den Aąuoyerbb. gegen groBere Wellenliingen yerschoben u. das 
Absorptionsyermogen gróBer. Die Verss. werden durchgefiihrt mit [Co(NH3)e]Cl3, 
rCo(NHs)5(H20)]Cl3, [Co(NH3)6Cl]Cl2. [Co(NH3)6OH]C12, [Co(NH3)4(H20 )2]C13, [O r  
(NH3)j(H20)C1]C12, [Co(NH3),(H20)OH]C12, [Co(NH3),(H20 ) 2]2(S 04)3, [Co(NH3)4(H20)- 
C1]S04, [Cq(NH3)4(H20 )0 H ]S 0 4, [Co2(NH3)8(OH)2]C14, [Co2(NH3)8(0H )2](S04)2. (Buli. 
chem. Soc. Japan 10 . 50— 73. 1935. Lab. do Chim. minerale, Fae. des Arts et Metiers 
de Tokyo [Tokyo Koggó-Daigakii]. [Orig.: franz.]) E l s t n e r .

Taku Uemura und Hideo Sućda. Unlersudiungen iiber die Konzentration der 
Wassersłoffionen, die in den wdsserigen Losungen der komplezen Kobaltamminc enthalten 
sind, und iiber ihre Absorptionsspektren. II . (I. vgl. vorst. Ref.) Es werden die Verbb. 
[Co(NH3)3(H20 )3]C13 (cis u. trans), [Co2(NH3)6(OH)3]Cl3, [Co(Co(NH3)4(OH)2)3]Cl6, 
[Co(NH3)3(H20)Cl,]Cl (blau, grau u. sehwarz), [Co(NH3)3(H20 )2Cl]Cl2, [Co(NH3)3- 
(H 20 ) 2C1]S04 (yiolett u. blaugrau) u. [Co(NH3)3(H20)Cl2]S 0 4H untersucht. Sie andern 
alle in gel. Zustande ihr Absorptionsyermogen nicht, so lange das pn der Lsg. kleiner 
ist ais 7. Bei hoheren pn-Werten schcinen besonders die Kobalttriamminkomplese 
sich in mehrkemige Komplexe umzulagcrn, die drei OH-Radikale enthalten. Diese 
Umlagerung ist unabhangig von den anderen Bestandteilen des komplexen Kations. 
Die mehrkemigen Komplexe sind vom pn der Lsg. unabhangig, ihr ^Absorptionsyer-



mogen ist gróBer ais das der einfachen Komplexverbb. Je mehr H 20-Molekiile im 
Komplex eingebaut sind, um so groBer wird das Absorptionsyermógen der Lsg., u . 
das Maximum der Absorption wird naeh groBeren Wellenlangen yerschoben. Eine 
gleichsinnige weitere Verschiebung sclieint aueli dann stattzufinden, wenn H 20-Mole- 
kule des Komplexions durch negative Ionen, wie Cl u. OH, ersetzt werden. (Buli. chem. 
Soc. Japan 1 0 . 85— 96. 1935. [Orig.: franz.]) E l s t n e r .

E. Neusser, Ober Vanadate einiger Kobaltammoniakkomplezsalze. Durch Hinzu- 
fiigcn einer Lsg. eines 11. Salzes des betreffenden Kations zu Kaliummetayanadatlsg. 
werden die folgenden wl. Salze erhalten: I  [Co(NH3)e](VO,)3; II [Co(NH3)5H20 ](V 0 3)3; 
III [C0(NH3)4-H20 -0 H ](V 0 3)2;IV  [Co(NH3)6C1](V03)2-H 20 ;  V [Co(NH3)6N 0 2](V 03)2 • 
H20 ; VI [Co(NH3)5CSN](V03)2; VII [Co(NH3)4(C20 4)]V 03. (Z. anorg. allg. Chem. 2^3 
417—21. 1935. Wien, Techn. Hochsch., Inst. f. anorg. u. analyt. Chem.) E l s t n e r .

G. Spacu und D. Drśgulescu, Ober die Quecksilbersulfite des Ammoniums. Poten-
tiomełrische Unlersuchungcn. Vff. titrieren HgCl2-Lsgg. potentiometr. mit (NH4)2S 0 3- 
Lsgg., die zur Vermeidung yon Oxydation unter CH4-Gas aufbewahrt werden, unter 
Verwendung eines elektrolyt. mit Hg iiberzogenen Pt-Drahtes ais Indicatorelektrode 
u. einer Italomelvergleichselektrodo. Sie finden bei Anwendung von 0,1-mol. HgCl., 
u. 0,1-mol. (NH4)2S 0 3 nur einon einzigen, der Verb. (NH4)2[H g(S03)2] entsprechenden 
Potentialsprung, hingegen bei den Konzz. 0,1-mol. HgCl u. 1-mol. (NH4)2S 0 3 oder
0,2-mol. HgCl u. 1-mol. (NH4)2S 0 3 ror dem Sprung fiir (NH4)2[H g(S03)2] noch einen 
bei der Bldg. von NH4[H g(S03)Cl]. Durch dio Ggw. von A. wird der Verlauf der Po- 
tentialkurve nicht geandert; beim Arbeiten in alkoh. Lsg. bei 0° wird die Ausscheidung 
der bciden Salze erreicht, die gut krystallisieren u. ziemlich bestandig sind. (Z. anorg. 
allg. Chem. 224. 273— 79. 4/10. 1935. Cluj [Rumanien], Anorgan.- u. analyt.-chem. 
Lab. d. Uniy.) E l s t n e r .

Fr. Hein und H. Regler, Optisch akttic Silberkomplexe. Vff. stellen Silber-di-
8-oxychinolinkomplexsalze der Eormel [Ag(C9H8N-OH)2]x dar ais weiBe bzw. farbloso 
D eriw . der krystallisiert zu erhaltenden, intensiy gelb gefiirbten Anhydrobaso
^ A g < g B e i  dem a-Brom-d-campher-7i-sulfonat erhalten sie zwei Krystall-
fraktionen verschiedener opt. Aktivitat. Aus den Drehungswerten — in Chlf. mit 
10% Pyridin 1,25° ±  0,02 u. 1,60° ±  0,02 — ergeben sich die spezif. Dreliungen 
M d "  =  + 3 7 ,4  u. 47,8°. Danach wird fiir das Salz tetraedr. Struktur angenbmmen. 
(Naturwias. 23. 320. 1935. Leipzig, Chem. Lab. d. Univ.) E l s t n e r .

H. Brintzinger und H. Osswald, Kupfer{2)-ammoniakate und Kupfer(2)-acido-
ammoniakate. Die Unters. der komplexen Ammoniakationen, die sich in ammoniakal. 
Lsgg. von Cu(N03)2, CuCI2, Cu(SCN),, Cu(C2H30 2)2, CuS04> CuSe04 u. Cu3(P 04), 
bilden (2-n. NH3 u . 1/2-ł 1- u. l 1/2-std. Dialysieren), ergibt in den ersten vier Faflen die 
Ggw. des Kupfertetramminkation [Cu(NH4)4]”. In den das Nitrat, Chlorid u. das 
Rhodanid enthaltenden Lsgg. werden die Ionengewichte zu klein gcfunden; hier nehmen 
Vff. an, daB wegen geringer Hydratisierung bei Verwendung des wasserfreien S20 3" 
ais Bezugsion zu geringe Werte gefunden werden. In den ammoniakal. Lsgg. der Salze, 
die das leichter komplexbildende S 0 4", S e04" u. P 0 4" enthalten, sind nach den ge- 
fundenen Dialysenkoeff. die nicht dissoziierenden komplexen Verbb. [Cu(NH3)4S 0 4], 
[Cu(NH3)4Se04], [Cu3(NH3)4(P 0 4)2] anzunehmen. Einen Beweis daftir, daB in den 
ammoniakal. Lsgg. des CuS04 die nicht dissoziierte Komplexverb. vorliegt, sehen 
Vff. darin, daB derselbe Dialysenkoeff. aueh gefunden wird, wenn gleichzeitig (NH4)2S 0 4 
yorliegt, wenn man also von [Cu(NH3)4]" vielleicht erwarten konnte, daB es ais Zentral- 
ion wirkend sich mit weiteren S 0 4-Ionen zur Bldg. eines komplexen Anions, z. B. 
[Cu(KH3)4(S04)e]°-, verbinden wiirde. (Z. anorg. allg. Chem. 223. 393— 96. 9/8. 1935. 
Jena, Univ.) ELSTNER.

H. D. K. Drew und H. J. Tress, Plato- und Platidiammine, die Methylamin ent
halten. I jS-(cis)-Pt(CH3NH2)2Br2 wird dargestellt, indem unter Ruhren eine wss. Lsg. 
von K2PtCl4 bei 0° mit wss. CH3N H 2 versetzt wird. Es wird von dem gleichzeitig 
entstehenden Pt(CH3NH2)4]PtBr4 (griine Nadeln) getrennt, indem die h. Lsg. des 
Gemisches mit fPt(NH3)4]Cl2 yersetzt u. so das [Pt(NH3)4]PtBr4 ausgefallt wird; bei 
dem Ausscheiden des Diamins bleibt das Tetramin in Lsg. Aus verd. HBr scheidet 
sich I in Form rechteekiger gelber Nadeln aus. Das entsprechende Chlorid II 
/3-Pt(CH3NH2)2Cl„ erhalten Vff. aus I nach dem Umsetzen mit A gN 03; sie filtrieren 
zunachst vom AgBr ab, yersetzen dann mit HC1, extrahieren den entstehenden Nd.

1 9 3 6 . I .  B . ANOBGANiscnE Ch em ie . 9 7 7
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mit sd. H20  u . krystallisieren die Verb. aus verd. HC1 in blaBgelben Nadeln mit schragen 
Endon aus. AuBerdem wird aus dieser Verb.-Reihe das a-Thiocyanat III /J-Pt(CH3N H ,)2 • 
(NCS)2 cremegelb auf entsprechende Weise dargestellt. DaB II bisher auf dem ublichen 
Wege aus CH3NH2 u. K2PtCl4 nicht erhaltcn wurde, wird auf seino groBe Loslichkeit 
zuriiekgefuhrt. Es ist aueh so darzustellen, aber nur in sehr geringer Ausbeute. Dio 
/?-Verbb. I—III werden mit den entsprechenden oc-Verbb. (trans) yerglichen. Die 
Isomeron zeigen zum Untersehied zu entsprechenden (NH3)-Verbb. keinen Unter- 
schied in der Farbę. Die /?-Verbb. mit Athylamin sind intensiver gefarbt ais die 
a-Verbb. —  Die Verbb. I—III u. die entsprechenden <x-Verbb. geben bei der Oxydation 
(H20 2 in der sauren Lsg.) die entsprechenden Tetraehloride u. Thiocyanatc, IV a-Pt- 
(CH3NH2)2C14 u . V /?-Pt(CH3NH,).,CI4 u. VI u. VII dio entsprechenden Thiocyanato 
Ft(CH3NH2),(NCS)4. —  Es ergibt sich aus dem Verh. gegcniiber HC1, H2SO., u. Phon- 

P TI NIT PI osytcllurindibisulfat, daB /S-Pt(C2H5NH2)2Cl2 u. /?-Pt(C2H5)2Br2
n sIT6 Mri2UP^<Cpi u- wohl aueh die analogon Mcthylaminverbb. I  u. II  wie

1,1 /J_ptC2H.j(NH2)2Cl2 (siehe Formelbild; vgl. C. 1935 . I. 1028) 
gebaut sind. (J. chem. Soe. London 1935 . 1212— 14. Univ. o f London, Queen Mary 
College.) E l s t n e r .

H. D. K . Drew und H. J. Tress, Wolfframs rotes Salz und die Móglichkeit drei- 
wertigen Platins. Das von WOLFFRAM (Diss. Kónigsberg 1900) durch Osydation von 
[Pt(G2H5-NH2),,]Cl,-2 H20  mittels H20 2 erhaltene rote Salz Pt(C,Hrj-NH2)4Cl3-2 H20 , 
das von R e ih l e n  u. F lo h r  (C. 1935 . I. 1991) ais Doppelsalz [Pt(C2H5 • N H 2)4]C12 +  
[Pt(C2H5-NH2)4Cl2]Cl2 aufgefaBt wird, dessen roto Farbę durch einen bestimmten 
Gittertypus bestimmt ist, wird erneut untersucht. Vff. kommen zu der Ansicht, daB 
die Verbb. [Pt(C2H5-NH2)4]Cl:l-2 H20  (F. 180°) u. [Pt(C2H5-NH,)4]Br3-2 H20 , F . 182°, 
monomer mit dreiwertigem Pt sind, u. bei den entsprechendon wasserfreien Salzen 
dimere Struktur mit vierwertigem P t u. einer Pt-Pt-Bindung anzunelimen ist. Beim 
Losen in H20  soli eino teilweise Spaltung in zwei- u. vierwertiges Pt stattfinden. Sio 
stiitzen diese Ansicht durch chem. Umsetzungon u. gewisse Farbanderungen beim 
Entwassern, Auflosen etc. aueh an analogen Verbb. Die neu dargestellte entsprechende 
Propylaminverb. u. aueh einige andere Verbb. sollen obenfalls dreiwortiges P t ent- 
halten oder dimer gebaut sein. (J. chem. Soc. London 19 3 5 . 1244— 51. London, Univ. 
Queen Mary College.) ELSTNER.

Marcel Delśpine , Ober die Iridiu7n-III-aquodipyridinlrichloride /r(HX))Pi/./U:l. 
Wenn man Ir-III-aquo-dipyridintetrachloride, z. B. K[IrPy2Cl4], einige Zeit im Auto- 
klaven mit H.,0 auf 130° erhitzt, wird es naeh der Gleichung 

K[IrPy2Cl4] +  H20  =  Ir(H20)P y2Cl3 +  KC1 
in das Trichlorid umgewandelt. Aus dem orangefarbigen cis-Dipyridintetrachlorid ent- 
steht die gelbo Verb. Ir(H20)P y2Cl3 +  0,5H20  (I), die mit 130 Teilen H20  eine gelbe 
Lsg. liefert. Wenn man von dem roten trans-Tetrachlorid ausgeht, entsteht aufier 
der orangeroten Verb. Ir(H20)P y2Cl3 +  1H20  (II) in feinen INfadeln das in W. unl. 
IrPy2Cl3 (III). II ist weniger 1. ais die gelbe Verb. u. liefert orangerote Lsgg. Dio beiden 
Isomeron I u. II zeigen saure Rk. Sie losen śich leicht in Alkali. Wenn NaOH oder 
KOH in groBem t)berschuB vorhanden ist, scheiden sich Krystalle aus, in dencn 
H[IrPy2(OH)Cl3l vorzuliegen seheint. Bei 140— 145° geben I u. II ihr Krystallwasser 
u. ihr Konst.-W. ab, ebenso wie die entsprechenden Rh-Verbb., denen sio sich aueh 
in anderen Beziehungen analog verhalten. Wie diese reagieren sie mit A gN 03. Es 
entstehen dabei HAg[IrPy2(OH)2] (IV) in orangefarbigen oder rot gefarbten Nadeln; 
wenn man in salpetersaurem Medium arbeitet, erhalt man je nachdem, ob man von I 
oder II ausgeht, gelbe oder rosa Nadeln von Ag[IrPy2Cl3N 0 3] +  H20  (V). Die ersteren 
geben ihr H20  bei 105— 110° ab, die letzteren nicht. Sie liefern mit KC1 wieder 
lr (H ,0 )P y2Cl3 u. K N 03 nach den beiden Gleiehungeu:

Ag[IrPy2Cl3(N 03)] +  KC1 =  K[IrPy2Cl3(N 03)] +  AgCl 
K[IrPy2Cl3(N 03)] +  H 20  =  Ir(H20)P y2Cl3 +  K N 03.

Man kommt auf diese Weise zu der Ausgangsverb. zuriick. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 2 0 0 . 1373—75. 1935.) E l s t n e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
S. Bosch, Die Ableilungen S4S und 549 der deutschen Gesamtausgabe der Dezimal- 

klassifikaticm. Die Ergebnisse der Kommissionstatigkeit iiber die Abteilungen 548 
(Mineralog. Wissenschaften) u. 549 (Minerographie. Spezielle Mineralkunde) werden ais
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Vorschlage zur Kritik mitgeteilt. (Fortschr. Minerał., Kristallogr., Petrogr. 19. 73— 102. 
1935. Wetzlar.) Sk a l ik s .

H. Ungemacli, Uber die Synłaxie und die Polytypie. Ais Syntaxie bezeiclinet 
Vf. einen besonderen Pall der Epitaxie: Anordnung zweier polymorpher Modifikationen 
ein- u. derselben chem. Substanz mit parallelen Achsen, wobei rationale Verhiiltnisse 
zwischen den Parametern der beiden Elementarkorper u. zwischen den krystallograph. 
Parametern bcstehen, wahrend alle iibrigen krystallograph. Charakteristica der beiden 
Gitter durchaus verschieden sind. Diese yom Vf. bei Coąuimbit u. Paracoquimit naher 
untersuchte Erscheinung hat sieh ais weitgehend ahnlich mit den Verhaltnissen bei 
den 3 SiC-Modifikationen herausgestellt. Es handelt sieh um einen Fali von Poły- 
typie (nach ZAMBONINI) oder Plurimodismus („plurimodisme"), wie Vf. lieber sagen 
wiirde. Es liiBt sieh zeigen, daB gewisse Substanzen die Erscheinung der Polytypie 
aufweisen kijnnen, ohne Syntaxie zu zeigen. Dagegen ist bei Syntaxie stets zugleieh 
Polytypie vorhanden. —  Ais 3. Fali von Syntaxie werden die Verhaltnisse bei Parisit 
u. Synchisit besprochen. Unter Benutzung der róntgenograph. Ergebnisse von Of t e - 
DAL (C. 1931. II. 2442) zeigte sieh u. a., daB die Substanz [C03]3(CeF)2Ca in mindestens
3 Formen auftreten kann, von denen die eine (rhomboedr.) /3-Parisit genannt werden 
konnte; die beiden anderen Formen waren dann a - u .  y-Parisit. Der Name Synchisit 
sollte zweckmaBig fallen gelassen werden. —  Das Auftreten von Syntaxie bzw. Poly
typie ist nach Vf. noch in einigen anderen Fallen walirscheinlich: Nickelin, Korund, 
A lf i3. Es werden noch verschiedene andere Beispiele in Betracht gezogen, bei denen 
die Wahrscheinlichkeit fiir Syntaxie aber wesentlich geringer ist. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 91. 1—22. 1935. StraBburg.) Sk a l ik s .

H. Ungemach, Uber die Vorleile der Anwendung von vier Indices bei KrystaUen 
mit rhomboedrischer Symmelrie. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 91. 97— 113. 1935. StraB
burg.) Sk a l ik s .

V. M. Goldschmidt, Grundlagen der quantitativen Geochemie. II. Seltene Elemente 
in Meteoriten. (I. vgl. C. 1933. II. 2805.) Zusammenfassender Bericht mit Schrifttums- 
Terzeichnis. (Fortschr. Minerał., Kristallogr., Petrogr. 19. 183— 216. 1935.
GOttingcn.) Sk a l ik s .

W illiam  A . Cunningham, Dolomit in pertnischen Kalksteinen von 1 Vest-Texas. 
Von einer groBen Anzahl von perm. Kalksteinen von West-Texas wurde der CaO- u. 
MgO-Geh., sowie das Mol.-Yerhaltnis CaC03: MgC03 u. damit der Prozentgeh. an Dolomit 
bestimmt. Der Dolomitgeh. ist mit ganz geringen Ausnahmen sehr hocli —• wenigstens 
75% Dolomit — , so daB der Kalkstein dieses Permbeckens ais dolomit. Kalkstein anzu- 
sprechen ist. Es werden weiter kurz die Entstehungsmogliehkeiten von Dolomit ganz all- 
gemein besprochen. (Buli. Amer. Ass. Petrol. Geologists 19. 1678— 92. Nov. 1935. 
SanAngelo, Texas.) " GOTTFRIED.

E. Sanero, Uber das Vorkommen von Prehnit am Monte Loreto in Ligurien. Krystall- 
kiigelchen von faserig-strahligeni Aussehen (D.20 2,860), die auf einer mikrokrystallinen 
Quarzablagerung auf Diabasgestein gefunden wurden, werden ais Prehnit identifiziert, 
der damit in dem Dolomitvork. von Loreto zum ersten Małe nachgewiesen ist. (Atti 
R. Acead. naz. Lincei, Rend. [6] 22 . 170—72. 1935.) R, K. Mu l l e r .

L. de Leenheer, Uber Stainerit. II. (I. vgl. O. 1935. II. 987). Vf. gibt eine ein-
gehende Besehreibung des mineralog, u. erzmkr. Befundes. Die D. wird zu 4,367, die
Hartę zwischen 4 u. 5 bestimmt. Die chem. Analyse entsprieht der Formel 13Co20 3- 
1CuO'15HjO oder 8(Co20 3-C u0)-9H 20 . Die Kurve der Gewiehtsiinderung beim 
Erhitzen zeigt zwei Haltepunkte bei ca. 500— 800° u. iiber 900°; D. nach dem Gluhen 5,54 
(Umwandlung 2Co20 3 y  4CoO +  0 2). Das Verh. des Minerals wird m it dem der 
reinen ehem. Verb. Co.20 3-3H 20  u. des entspreehenden kolloidalen Minerals Mindigit 
verglichen. (Natuurwetensch. Tijdschr. 17. 148— 56. I Tafel. 16/10. 1935. Gent, Univ., 
Mineralog. Lab.) R. K. Mu l l e r .

W. Beloussoif, Les problćmes de la ireolocic et de la eeochimie de 1’helium. Paris: Hermann et
Cie. 1935. (38 S.) 10 fr.

Allred C. Hawkius, The book of minerals. London: Chapman & H. 1935. (161 S.) 8°. 7 a. 
[russ. J Die Ssolikamskschen Carnallite. Sammlung von AnfsStzen. .Mo.skau-IxTungrad:

Onti 1935. (416 S.) Rbl. 7.50.
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D. Organische Cliemie.
D ,. A llg e m e in e  u n d  th e o r e t isc h e  o rg a n isch e  C h em ie .

Mario Betti, Entieicklungen und Orientierungen der heutigen organischen Chemie. 
Vortrag. Ubersicht iiber die derzeitige organ. Chemio in ihren Verkniipfungen mit der 
biol. u. physikal. Chemie. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 637—46. Okt. 1935.) B e h r l e .

Samuel P. Mulliken und Reginald L. Wakeman, Ein Verfahren fiir  die. Klassi- 
fizierung von Kohlenwasserstoffen. Dieses Vcrf. beruht auf der Mischbarkeit der KW- 
stoffe m it Nitromethan, Anilin u. Benzylalkohol, auf der Best. der Ungesattigtheit 
dureh Bromid-Bromattitrierung u. auf den iiblichen Konstanten, namlich D., Kp. 
u. F. Die KW-stoffe werden danach in das folgende Schema eingeordnet: A. Gasfórmige 
KW-stoffe. — B. FI. KW-stoffe. 1. Aromat.; 2. ungesatt. nichtaromat. (auBer Alkenen);
з. Alkene; 4. Cycloalkane; 5. Alkane. —  C. Feste KW-stoffe. 1. Aromat.; 2. nicht
aromat. —  Bzgl. Einzelheiten muB auf das Original venyiesen werden. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 7. 275— 78. 1935. Cambridge [Mass.], Inst. of Technol.) Lii.

Volmar und Wagner, Die Kennzeichnung der Ungesattigtheit von Athylenverbin- 
dungen. Vff. besprechen die ublichen Methoden (Literatur s. Original) zur Best. der 
Ungesattigtheit von Athylenyerbb., dio auf der Addition von J 2 (ohne Katalysator
и. in Ggw. von Hgn -Salzen bzw. HgCl) oder Br2 beruhen oder sich des SCN-Radikals
bedicnen. Die Brauchbarkeit dieser Methoden wird yergleichend an Hexadecen, Allyl- 
alkohól, Allylbromid, Olsdure, Linolsdure, Zimtsaure u. Dial (Diallylbarbitursaure) 
gopriift u. der EinfluB der Temp. u. funktioneller Gruppen (Alkoholgruppe, Halogen- 
funktion, Carboxylgruppen, konjugierte Doppelbindungen u. aromat. Kerne) dis- 
kutiert. Es zeigte sich, daB eino Methode nicht generell auf alle ungesatt. organ. Verbb. 
anwendbar ist, so sollten die M ethoden, die J2 ohno K atalysator anwenden (M ar- 
GOSCHES, E s s a f o v a )  nur auf Substanzen mit elektronegatiyem Radikal angewandt 
werden, wahrend dio Anwendung eines Katalysators, z. B . HgCl, (HuBL) bei Olen 
u. zu Nahrungsmitteln dienenden Fetten gute Resultate liefort, bei trocknenden Olen 
jodoch zu yorwerfen ist. Das SCN-Radikal eignet sich gut zur Best. eBbarer Fette 
u. vornehmlich von Athylen-KW-stoffen; die Methode von WlJS u. B o e s e k e n -  
GELBER, die das dem J2 an Aktiyitiit uberlegene JC1 anwenden, ist brauchbar zur 
Bost. offenkottiger Athylenyerbb., doch yersagt dio Methode yon WlJS bei der Best. 
halogenierter D eriw . (Allylbromid). Die Methoden von H a n u s  (mit BrJ) bzw. W in k le r  
(mit Br2) lieforn gute Resultate bei der Best. yon Olen, Seifen u. Harzen, erstere ist 
auf ungesatt. aromat. Sauren (Zimtsaure) nicht anwendbar, letztere liat den Nachteil 
der zwei nicht mischbaren Phasen, wodurch dio Rk. mit aromat. Verbb. eyent. unvoll- 
standig yerlaufen bzw. das B r2 mit dem Lósungsm. in Rk. treten kann. Dio von 
V o lm a r  u. S a m d a h l (C. 1928. I. 1920) ausgearbeitete jNIethode (Anwendung von 
Br2 direkt) liefort esakto Resultate bei allen Verbb. mit Athylenbindungen; sie liefert 
obenfalls zuverlassige Werte bei Medikamenten u. Gewebe (JZ. des Blutcs); Anwesen- 
heit mehrerer Dopjielbindungen oder von Halogonatomen im Molckiil ist ohne Ein
fluB. Daruber hinaus ermoglicht sie es, mit kleineren Substanzmengen zu arbeiten, 
gestattet eine melirmaligo Best. mit dor gleichen Substanzprobe u. yerlauft ohne Neben- 
rlck. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 826— 44. Mai 1935.) S c h ic k e .

L. Keffler und J. H. Mc Lean, Reindarstellung ton langkettigen Verbindungen 
in Hinblick auf die Bestimmung ihrer Energiegehalte. I. Olsdure. Zur Unters. der 
Energieyerhaltnisso yon Fettsduren u. ihren D eriw ., die nur an absol. reinen Sub
stanzen yorgenommen werden kann, priifen Vff. die bekannten Reinigungsyerff. fur 
Olsdure u. ihre Ester. —  V o r v  e r s u c h. Der Verlauf der Reinigung von Olsaure- 
estern dureh Dest. wird mittels der Verbrennungsu'drme (V.-W.) festgestellt. Zur 
schnelleren Feststellung des Reinheitsgrades wird daneben die Jodrk. angewandt u. 
bei Fraktionen, die nach dieser Rk. ubereinstimmende Werte ergeben, wird anschlieBcnd 
die Y.-W. bestimmt. Fraktionen, die bei Weiterreinigung weder Jodzahl, noch V.-\Y. 
undern, werden ais rein angesehen. (Tab. der Fraktionen, ihrer Jodzahlen u. V.-W. 
s. Original.) Die Polydthylenverbb., die ais Yerunreinigungen auftreten, yerteilen sich 
in den mittleren Fraktionen, d. h. sie gehen mit dor Olsaure, wahrend Palmitin- u. 
Stearinsdure in den Spitzenfraktionen leicht abgetrennt werden konnen. Die Poly- 
iithylenyerbb. sind daher zweckmaBig vor der Esterdest. zu entfernen. Bleifdllunrj. 
Die Bleifallung mit uberschiissigem Bleiacetat ist fiir die Entfernung der gesatt. Fett- 
sauren nicht geeignet. — Reinigung iiber die Lithiumsahe. Die 1. Bleisalze werden
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nach HCl-Zusatz in alkok. Lsg. mit LiOH in dic Lithiumsalze iibergefuhrt. Der Nd. 
wird 12 mai aus 80°/oig. A. umkrystallisiert, bis Nd. u. Filtrat die gleicke Jodzalil 
besitzen (Tab. s. Original). Zur Erhohung der Wirksamkeit dieser Methode wird die 
Lsg. der Li-Salze fraktioniert gekiihlt (Tab. s. Original), die Vorteile werden jedoch 
auf Kosten von schlechten Ausbeuten erzielt. Auch durch fraktionierte Verdampfung 
einer gesatt. Li-Salzlsg. tritt keine bessere Reinigung ein. Die Entfernung der ge- 
ringen (4%) Menge. an gesatt. Fettsauren durch erneute Bleisalzfallung ist auch bei 
Anwendung geringer Pb-Acetatmengen ergebnislos. — Durch langsame Dest. der Alkyl- 
ester des Sauregemisches in einer Spezialapparatur (Beschreibung s. Original, 1 Tropfen 
in 5 Sek., Druckcinstellung auf 0,05 mm) konnen alle Verunreinigungcn (gesatt. Fett- 
siiureester) entfernt u. reine Olsaureester erhalten werden (Tabb. der Jodzahl u. 
V.-W. fur Methyl-, Athyl-, n-Propyl u. n-Butylester a. Original). (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 54. Trans. 362— 67. 1/11. 1935. Liverpool, Anorgan. Dep. Thermochem. 
Lab.) V e t t e r .

Otto Schmidt, Der Meclianismus einiger wichtiger organischer Reaktionen. 2. Die 
Dissoziation von Kolilenstoffbindungen. (1. vgl. C. 1933 . II. 1858.) Es wird dargelegt, 
wie die Spaltung von Zucker (Olucose) durch Enzyme oder Alkalien, dio Hydrierung von 
Heziten unter Druck u. der Óraekproze/3 von KW-stoffen von der Doppelbindungsregel 
beherrscht werden (vgl. C. 1935 . I. 1769). (Chem. Reviews 17. 137—54. Okt. 
1935.) B e h r l e .

J. C. Warner und Earl L. Warrick, Die kinetischen Medium- und Salzeffekle. 
bei Reaktionen zwisehen Ionen von entgegengeselztem Vorzeichen. Die Reaktion zwisehen 
Ammonium- und Cyanation. Vff. messen dio Umwandlungsgcschwindigkeit von Ani- 
moniumeyanat in Harnstoff bei 50° in W. (DE. 69,85) u. in Gemischen von W. mit 
Methylalkohol, A., Isopropylalkohol u. Dioxan mit den DEE. 65, 60, 55, 50, 45 u. 40. 
Der primare Salzeffekt zeigt in jedem Losungsm.-Gemisch gute Ubereinstimmung mit 
der Theorie von B r o n s t e d -Ch r ISTia n s e n  fiir eine Rk. zwisehen 1-wertigen Ionen 
entgegengesetzter Ladung. Die Unterschiede zwisehen den Geschwindigkeitskonstanten 
in den versehiedenen Losungsm.-Gemischen bei gleicher DE. werden auf Grund des 
Aussalzeffektes nieht wss. Lsgg. erklart. Es zeigt sich, daC der EinfluB der DE. der 
Losungsm. auf die Geschwindigkeitskonstanten besser ais erwartet mit der Theorie 
von Scatchard  u . Ch r is t ia n s e n  (vgl. C. 1932 . II. 9) iibereinstimmt. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 1491— 95. Aug. 1935. Schenley Park, Pittsburgh, Pa., Chem. Lab. 
College of Engineering, Ca r n e g ie  Inst. o f Technology.) Ga e d e .

D. H. Peacock, Der Einflufi der Substitution auf die Aktivierungsenergie. Vf. 
widerspricht den zu einfachen Folgerungen von H e r t e l  u . D r e s s e l  (C. 1 9 3 4 . 1. 
673) in bezug auf dio Aktmerungsenergie. Wenn in einer Reihe von ahnlichen Rkk. 
dio Gleichung log K  — —A /T  +  B  etwa gleiehe jB-Werto resultieren, sind die A -Werte 
doch reeht verschieden, u. man kommt bei strenger Interpretation zu anderen Schlussen 
ais H e r t e l  u . D r e s s e l .  (J. chem. Soo. London 1935 . 1326. Sept. Cambridge, Univ., 
Chem. Lab. u. Rangoon, Univ. Coli.) W. A. R o th .

Darrell V. Sickman und O. K. Rice, Die thermische Zersetzung von Propylamin. 
Vff. untersuchen die therm. Zers. von n-Propylamin bei 500, 520 u. 540° durch Druck- 
messung in einem PyrexgefaB bei Anfangsdrucken von 209—0,1 mm. Eine etwa 7-fache 
YergroBerung der Oberflachę durch Fiillen des Rk.-GefaBes mit kurzeń Glasrohrstucken 
hat oberhalb 200 mm keinen EinfluB auf die Rk., vermindert aber unterhalb etwa
4 mm, wo die Rk. nach erster Ordnung verliiuft, die Rk.-Geschwindigkeit urn etwa 
40%. Ebenso wirkt Atzung der Oberflache (Chromsaure) hommend auf die Rk.-Ge- 
schwindigkeit. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Kettenrk. (J. Amer. chem. 
Soc. 57. 22—24. 1935. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Chem. Labor.) Ge h l e n .

R. G. W. Norrish, Eine Theorie der Yerbrennung von Kohlenwasserstoffen. Dio 
von Bomf, (C. 1932 . II. 2282) entwickelte „Hydroxylthoorie“ der Verbrennung von 
KW-stoffen erklart zwar die analyt., aber nieht die kinet. Beobachtungen, wahrend 
die von verschiedenen Autoren modifizierte „Peroxydationsthcorie“ von Ca l l e n d a p . 
(Engineering 123 [1927]. 147. 182. 210) nieht einmal alle analyt. Befunde richtig wieder- 
gibt. Dagegen gelingt es, wie Vf. zeigt, durch eine relativ geringfugige Abanderung der 
BoNEschen Theorie allen experimentellen Tatsaehen Reehnung zu tragen. Diese Ab- 
iinderung besteht in der Einfiihrung des Begriffs der Kettenfortpflanzung der freien 
Radikale u. Atome. Nach dem „Atomkettenmeehanismus“ des Yf. treten abwechselnd
O-Atome u. freie Radikale in Wirksamkeit. Bei tiefen Tempp. (300—500°) gehen die 
Ketten von den O-Atomen an der Oberflache aus, dio aus den wahrend der Induktions- 
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pcriodc dort entatandenen Spuren von Aldehydcn herruhren. Boi hóheren Tempp. 
konnen aus den KW-stoffen direkt freie Radikale entstehen, z. B. bei 800° CH2 aus CH4. 
Hiernach laBt sich die Fortsetzung der Metliankette durch die abwecliselnd statt- 
findenden Rkk.: O +  CH, =  CH2 +  H ,0  u. CH2 +  0 2 =  HCHO +  O deuten, wahrend 
die Verzweigung durch dic R k .: HCHO +  O., — HCOOH +  O erfolgen kann. Die Ketten 
enden entweder an der GefaBwand oder durch DreierstoBe, wie z. B .: X  +  CH4 +  O =  
X' +  CHjOH. Durch letztere Rk. entsteht bei der Verbrennung unter hohem Druck 
Methylalkohol. Somit stellt Formaldehyd das Primarprod. bei der CH,-Oxydation dar, 
das dann zu Ameisensaure weiteroxydiert werden kann. Diese Prodd. zerfallen in CO 
u. H20  oder H ,. — Ahnliche Mechanismen konnen atich fiir die anderen KW-stoffe ent- 
wickelt werden. Fur die Explosion von Olefin-O.-Gemischen im Yerhaltnis CnH2n: 
(°/2) O, gilt allgemein: CnH ,n +  (n/2) 0 2 =  nCO +  n H 2. Dies u. dio Tatsache, daB 
in olefinreichen Gemischen auch freies C u. H ,0  entstehen, lassen sich durch dio 
obige Theorie leieht deuten. (Proc. Roj'. Soe., London. Ser. A. 150. 36— 57. 1/5.
1935.) ” Ze i s e .

E. Briner und J. Carceller, Unlcrsuchungen uber die Rolle des Ozons ais Ozydations- 
Katalysator. VIII. Ozonisation von Propan und Butan. (VII. vgl. C. 1933. II. 3533.) 
In den friiheren Arbeiten war gezeigt worden, daB Ozon bei der Einw. auf Aldehyde 
oder Sulfite neben seiner eigenen oxydierenden Wrkg. auch ais Oxydationskatalysator 
zu wirken vermag. Vff. untersuchen nun, ob Ozon bei der Einw. auf KW-stoffe eino 
ahnliche Wrkg. auszuiibcn yermag (die im Schrifttum bekannten Unterss. geben keine 
Unterlagen zur Klarung dieser Frage). In der vorliegenden Mitt. beschaftigen sich 
Vff. mit der Einw. von Ozon auf Propan oder Butan (2/3 n- u. 1/s Isobutan) bei Ggw. 
von 0 2 (Unterss. an CH4 u. Hexan werden angekiindigt). — Der ozonisierte 0 2 wird 
mit dem KW -stoff gemischt durch ein elektr. beheiztes Rohr geschiekt; die Oxydations- 
prodd. werden in Badern von 0°, —80° u. — 180° ausgeschieden. Die Oxydationsprodd. 
sind neben W. C 02, CO, Alkohole, Aldehyde (aueh Aceton), Sauren u. Prodd. peroxyd. 
Natur, die sieli bei der Behandlung mit h. W. in Aldehyde u. Sauren zers. — 0 3 wirkt 
auf Propan u. Butan bereits bei gewohnlicher Temp. ein; mit steigender Temp. steigt 
die Oxydationsausbeute, um sehlieBlich 100°/o (bezogen auf eingesetztes 0 3) zu uber- 
sehreiten, d. h. 0 3 wirkt dann katalyt. Bei 310° z. B. betragt die Oxvdationsausbeut<' 
im Falle des Butans 2470%. Hervorzuheben ist eine Besonderheit der R k .: Wahrend 
bei 240° (bereits intensiye Wrkg. des 0 3) die Rk. naeh Beendigung der 0 3-Zugabe 
sich verlangsamt, behalt sie bei Tempp. um 300° ihre Intensitat bei — auch naclidem 
die 0 3-Zufuhr abgestellt ist. Ohne anfanglichen 0 3-Zusatz komint die Rk. aber bei 
diesen Tempp. nicht in Gang. Dieser Effekt wird bei Propan nicht beobaehtet: mit 
der Beendigung der 0 3-Zufuhr sinkt die Intensitat der Rk. ab. Die katalyt. Wrkg. 
des 0 3 setzt bei Propan bei niedrigeren Tempp. ein ais bei Butan (bei Methan bei noch 
niedrigeren Tempp.). — Neben den sauerstoffhaltigen Verbb. entstehen in groBer 
Menge ungesatt. KW-stoffe: so woirden bei einem Vers. mit 8 l/h Propan, 13 l/h Oa 
u. 60 ccm/h 0 3 in 1 Stde. boi 330° fast 2 1 ungesatt. KW-stoffe erhalten. —- Vff. nehmen 
an, daB das 0 3 bei der Oxydation der KW-stoffe ahnlieh wie bei der Autoxydation der 
Aldehyde u. Sulfite durch Auslsg. von Rk.-Ketten wirkt; im Falle der KW-stoffe 
zeigt sich die katalyt. Wrkg. erst bei Tempp., bei denen die KW-stoffe einer langsamen 
Oxydalion unterliegen. Vff. stellen sieh den Rk.-Ablauf so vor, daB zuniichst der 
KW -stoff mit 0 3 reagiert, wobei sich ein Radikal bildet; der weitere Rk.-Ablauf soli 
dann gemaB den Anschauungen von NonRISH (vorst. Ref.) erfolgen. (Helv. chim. 
Acta 18. 973—81. 1/7. 1935. Genf, Univ. Labor. f. techn. Chem.) L o r en z .

E. Briner und A. Gelbert, Untersuchungen uber die Rolle des Ozons ais Oxydations- 
katalysator. IX . Dic Ozonisation von Anisaldehyd, Vańillin und Heliotropin. (VIII. vgl. 
vorst. Ref.) Ozon reiBt bei der Oxydation den Sauerstoff, in dem es gel. ist, mit. Zur 
quantitativen Abschatzung der Teilnahme des durch 0 3 angeregten Saueratoffs wird 
der in Rk. getretene Sauerstoff, bezogen auf das verbrauchte Gewicht an Ozon — 100, 
ermittelt (Oxydationsausbeute). Uberschreitet die Menge des fixierten Sauerstoffs 100, 
so hat eine katalysierende Wrkg. des Ozons stattgehabt. Zur Feststellung einer infolge 
Autoxydation in Abzug zu bringenden Sauerstoffmenge wiederholen Vff. ihre Verss. 
in Abwesenheit von 0 3. Friihere Arbeiten (C. 1932. II. 3827) hatten gezeigt, daB bei 
Ersatz von Sauerstoff durch Stickstoff die Oxydationsausbeute auf 33°/0 zuruekging. 
d. li. das Ozon oxydiert« direkt. Vff. untersuchen die Einw. von 0 3/ 0 2-Gemischen aut 
.Lsgg. von Anisaldehyd, Vanillin, Athyl- u. Methylvanillin u. Heliotropin in CC14, dessen 
Veranderung durch 0 3 zu yernaehlassigen ist. Es wnrden jeweils 2 verschiedene Konzz.
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an O;, angewandfc; die Oxydationsausbeuten lagen bei Vanillin u. seinen D eriw . unter 
100% (30—86), bei Anisaldehyd betrugen sie 210 u. 240% (4 bzw. 2,4% 0 3) u. bei 
Heliotropin 63 u. 204% (3,6 bzw. 2% 0 3). (Helv. cliim. Acta 18. 1239—42. 1/10. 1935. 
Genf, Lab. f. teclin., theoret. u. Elektrochem. d. Univ.) WEIBKE.

Gr. B. Heisig und John L. W ilson, Die Wirkung von Brom auf Butadien. Dio 
Wrkg. von Br2-Dampf auf Butadien (CjHj) wird bei gleichgroBen Partialdrueken 
(2—30 mm a-Bromnaphtlialin) in reinen oder mit Paraffin ausgekleideten oder mit 
Glasperlen gefiillten GlasgefaBen von yerschiedencr GroBe (53, 275, 512 ccm) bei 25° 
manometr, untersucht. Geschwindigkeitslionstanten werden aus dem anfanglicken Par- 
tialdruek a jedes Rk.-Partners, aus der Druckabnahme z  in der Zeit l (Min.) nach der 
Beziehung h =  a;/at (a — x) unter der Annahme berechnet, daB die Rk. bimolekular 
verluuft u. die Rk.-Teilnehmer nur schwach adsorbiert werden. Wie in einer friiheren 
(C. 1 9 3 3 .1. 3304) Unters. ergibt sich ais Rk.-Prod. 1,4-Dibrombuten:

H II H H H H
H ,C = C -Ó = C H , +  Br4 — ->- Br—C—0 = 6 —Ó—Br

H H
Der Dampfdruck des Rk.-Prod. wird zu 12,7 mm a-Bromnaphthalin angenommen 
(D. 1,488). Abgesehen von einer Vers.-Reihe werden nur diejenigen MeBdaten zur 
Berechnung von Ic verwendet, die sich nach der Sattigung der Gase mit dem Rk.-Prod. 
ergeben. Die Rk.-Geschwindigkeit nimmt so lange zu, bis der Dampfdruck des Prod. 
crreicht u. die GefaBwand mit einer unimolekularen Schicht des Prod. bedeckt ist; 
dann wird k konstant derart, daB sich fiir alle benutzten GefiiBo ohne u. mit Paraffin- 
iiberzug fiir das Prod. k-d (d =  GefaBdurchmesser) stets derselbe Wert ergibt. Hier- 
nach muB dio Rk. mehr an der Adsorptionsschicht des Rk.-Prod. ais an der GefaB
wand selbst verlaufen. Hierfiir sprechen auch die in den GefaBen mit Paraffiniiberzug 
der Wand gefundenen kleinen fc-Werte; in diesen GefaBen wird offenbar eine zur Be- 
deckung der GefaBwand unzureichende Menge des Rk.-Prod. gebildet. Auch die in 
den mit Glasperlen ausgefiillten GefaBen erhaltenen groBen fc-Werte sind ein Beleg 
dafiir, daB die Rk. an jener Schieht vor sieli geht. Ahnliches diirfte auch fur die Verss. 
von N o r r ish  (C. 1926. I. 1367) gelten. (J. Amer. chem. Soc. 57 . 859—63. 8/5. 1935. 
Minneapolis, School of Chem.) ZEISE.

Cecil W. Davies, Die Jłeaktion von Malonsauren mit melalliscJien Basen. Es wird 
gezeigt, daB man die LeitfiLhigkeitsmessungen an wss. Kupfermalonatlsgg. auf die 
Dissoziationsrk. CuM =̂ = Cu" +  M" u. CuM2" ^  CuM +  M" (K  =  2,5-10-° bzw. 
2,8-10~3) zuruckfiihren kann, ohne daB man mit dem Vorhandensein wesentlicher 
Mengen Cu(OH)2 oder bas. Salze zu rechnen braucht. Bei den sauren Kupfermalonat- 
lsgg. gilt dies mit geringerer Genauigkeit. Es wird berechnet: K  =  [Cu”][OH']/ 
[CuOH'] =  3-10~s. Dagegen zeigt sieh bei der potentiometr. Umsetzung von CuS04 
mit Natriumdiathyl- oder -dipropylmalonat, daB hier infolge betrachtlicher Hydrolyse 
dio Leitfahigkeitsmessungen nicht so leieht zu deuten sind. (J. chem. Soc. London 1935 . 
910—12. Battersea Polytechnic.) E lstner .

Dalziel LI. Hammick und Godfrey Sixsmith, Komplezbildung zwischen Poly- 
nilroverbindungen und aromatischcn Kohlenwasserstojfen. I . Endliche Reaklions- 
geschwindigkeiteti. In methylalkoh. Lsg. wird aus 2 Molekiilen Methyl-4: 6: 4': 6'- 
tetranitrodiphenyl u. 1 Molekuł Inden eine feste Verb. erhalten, die in CCl4-Lsg. nicht 
mit Br reagiert. Es war daher moglich, bei 38° in CC14 die Geschwindigkeit der Bldg. 
aus den Komponenteu u. der Zers. durch Best. des freien Indens aus seinem Br2-Ver- 
brauch zu untersuchen, Vff. berechnen die Konstanten des sich einstellenden Gleich- 
gewichtes auf Grund der Annahme, daB in der Lsg. das gebundene Inden hauptsachlich 
in Form einer binaren Verb. mit dem Nitroestcr vorliegt. (J. chem. Soc. London 1935. 
580—84. Osford, The Dyson Perrins Laboratory.) ELSTNER.

Marjan Puchalik, Dipolmoment und chemische Struktur. Die durch Substitution 
in Moll. mit symm. Kernen (wie in isocycl. Verbb.) heryorgerufene momenterregende 
Asymmetrie nennt Vf. Substitutionsasymmetrie. So sind C0H5R (R =  Cl, Br, J, 
NOj, NH2), sowio a- u. /3-Naphthol polar. Bei heteroeycl. Verbb., wie Thiophen u. 
Pyridin, ist das vorhandene Dipolmoment auf eine Kernaayuimetrie zuriickzufuhren. 
Das yom Vf. am Tetralinmolekiil gefundene hohe Dipolmoment mit 1,66 X 10- l s  
(C. 1935 . I. 3914) fiihrt er auf die asymm. Vertcilung der an den Naphthalinring an- 
gohangten H-Atome zuriick, die eine asymm. Lage der Doppelbindungen naeh sich 
ziehen soli. Vf. vergleicht das von ihm gemessene polare 1,4-Dihydronaphthalin (C. 1935.

64*
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II. 3370) m it dem von N a k a ta  (C. 1931. II. 2701) ais unpolar gefundenen 1,4-Dichlor- 
iiaphthalin. Aus dicsen Werten wird gefolgert, daB die asymm. Lage der Doppel- 
bindungen in isocycl. Kerncn mit der Entstehung eines Dipolmomentes in enger Be- 
ziehung zu stehen scheint. — Zur Unterstiitzung dieser Annahme werden Cyclopenten (I) 
u. Cycloliexen (II) in C6H12, sowie in CC14 bei 25° gemessen. Lsgg. von I in Bzl. sind 
infolge Wechselwrkg. der Moll. ungeeignet. — Werte fiir I in G„Hj, bzw. CC14: 0,97 
bzw. 0,92, fiir II 0,75 bzw. 0,63 X 10~18el. stat. E.^Fehler ca. 10%). Durch Vergleich 
der Momente der kernasymm. Moll. des Pyridins (2,25) u. Isochinolins (2,54) einerseits 
mit den durch asymm. Lage der Doppelbindungen polaren Verbb. II (0,75) u. 1,2-Di- 
hydronaphthaliu (1,4) zeigt, daB der Anbau des symm. Kernes des unpolaren Bzl. an 
den asymm. Kern einer polaren Mol. eine VergrćSCerung des Dipolmomentes bewirkt. 
(Acta physie. polon. 4. 145— 50. 1935. Lemberg, Univ., Inst. f. Experimental- 
pliysik.) G. P. W OLE.

E. G. Cowley und J. R. Partington, Die Dipolmomente von Athyl- und Isoamyl- 
borat und Triphenylphosphat. Vorlaufige Notiz. Otto  fand die Dipolmomente von 
n-Butylborat u. n-Amylborat (C. 1935. II. 3495) zu 0,77 u. 0,79 in Bzl. bei 25°. Vff. 
fanden im Rahmen der Bestst. der Dipolmomente von Estern anorgan. Sauren fiir 
Athyl- (I) u. Isoamylborat (II) 0,75 bzw. 0,81 bei 20°. Fiir Triphenylphosphat (III) 
wurde 2,79 gefunden. I u. II wurden mehrmals fraktioniert; III wurde zweimal aus 
PAe. umkrystallisiert. (Naturę, London 136. 643.19/10.1935. London, Univ.) G. P. Wo.

H. I. Waterman und J. J. Leendertse, Die spezifische Refraktion ais Yoratissage 
der Zusammenseizung gesattigter synłhetischer Kohlenwasserstoffgemische. (Vgl. C. 1935.
II. 36. 361.) Bei gesatt. Polymerisationsprodd. aus Penten-(2), Methylathylathylen, 
Isobutylen u. Tetrahydronaphthalin stimmen die gefundenen Analysenwerte mit den 
nach V l u g t e r , W a t e r m a n  u . v a n  W e s t e n  (C. 1932. II. 481. 1933. I. 165) aus der 
spezif. Refraktion berechneten gut uberein. (Reeueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 
725—27. 15/10. 1935. Delft, Univ.) ' Ost e r t a g .

H. v. Euler, K. M. Brandt und G. Neumiiller, Zur Kenntnis der Flitoreseenz 
von Pyrim idin-, Purin- und Pyrimidazinderimten. Vff. geben pH-Fluoreseenzkurven 
der folgenden Verbb. wieder: Allozazin, 6,7-Dimethoxyalloxazin, 3-Methyl-4,5-diamino- 
2,6-dioxypyrimidin, Diisobarbitursaure, Di-uracilpyridazin, Diphenyhnelhylpyrimidazin, 
Pheiwnihramethylpyrimidazin, Dioxindol, Acridin. (Biochem . Z. 281. 206— 14. 21/10. 
1935.) BREDERECK.

Victor Henri und C. H. Cartwright, Absorptionsspeklrum des Benzols bei holier 
Temperatur. Benzoldampf wird bei einem Druek von 3 mm Hg bei 20° in 3 Absorptions- 
roliren von 25, 96 u. 396 mm Lange, die untereinander verbunden warcn, eingesclnnolzen. 
Die Absorption wurde im Gebiet von 36500—44500 cm-1 bei Tempp. von 20, 170, 
240, 330, 360, 420 u. 460° mit einem Hilgerspektrographen E  —383 studiert. Ais 
Lichtąuelle diente ein Wasserstoffrohr. Das untersuchte Gebiet enthalt die Haupt- 
banden von A bis H. Folgende Beobachtungen werden gemacht: 1. Mit Erkóhung 
der Temp. verschwindet sukzessive die Feinstruktur der hochfreąuenten Banden H,
G, F  u. E  u. zwar pro 100° Temp.-Steigerung etwa gerade bei einer Bandę. 2. Die all
gemeine Absorption nimmt mit steigender Temp. betrachtlich zu (Expositionszeit 
von ca. 7 Stdn. bei 460° gegen 15 Minuten bei 20°). 3. Das Spektrum des einfaclien 
Benzoldampfes konnte nach Erhitzung auf 460° u. stundenlanger Bestrahlung wieder 
erhalten werden. Aus diesen Ergebnissen lassen sieh folgende Schliisse ziehen: Dic 
Erscheinung einer starken Pradissoziation u. einer allgemeinen Absorption von der 
Temp. 170“ an beweist, ebenso wie die Tatsaclie des therm. Zerfalles bei 600°, daB es 
sieh um ein Sehwingungsphanomen handelt, das einer Energie kleiner ais 500 cm-  
entspricht. Diese Schwingung diirfte im n. Mol. fundamental u. anharmon. sein, noch 
anharmonischer in angeregtem Mol. Atis der Tatsache, daB weder die K O H L R A U S C H s c h c  

Annahme von 16 ramanakt. Freąuenzen, nooh die von W ood  u. COLLINS erm ittelten  
20 Ramanfreąuenzen eine mogliche Erkliirung fiir den Verlauf der spezif. Waxmc 
ergeben, beweist, daB nicht die gesamten Ramanlinien Grundfrequenzen zugeordnet 
werden durfen. Dagegen ist nach Meinung der Vff. die MANNEBACKsche Freąuenz- 
zuordnung in guter Obereinstimmung mit dem Verh. der spezif. Warme. Die MANNE- 
BACKsehe Theorie allein erlaubt auch die Annahme von 2 Frequenzen unter 500 cm • 
Eine dieser Freąuenzen soli einer Faltung des Benzolkernes entsprechen u. konnte 
bei 600° eine therm. Dissoziation des Bzl. in 2 C3H3-Reste heryorrufen. Diese Reste 
sollen sieh bei tieferer Temp. wieder vercinigen, was mit der Feststellung der ganz
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n. Bcnzolabsorption nach Erwarmung u. Bcstrahlung yollstandig in Einklang stelit. 
(C. R. hobd. Seances Acad. Soi. 200 . 1532—35. 1935.) D a d ie u .

Haruomi óeda, Acetonverbindungcn einiger a.-Oxysduren und dereń Ramaii- 
śpektren. Es wurden die Acetonverbb. dor a.-Oxypropionsaure u. der <x-Oxyvaleriansdure
£ ______q q  u. Phenylmilchsaure (Strukturtypus I) durch Deliydratation mit

i i H 2S0.4 bzw. ZnCl2 hergestellt u. die Ramanspektren dieser Verbb.
O O aufgenommen. Die C = 0 -F re q u e n z  ist in den Śpektren dieser Verbb.

gegeniiber den Werten in Ketonen u. Sauren stark (auf ca. 1790 cm-1 ) 
 ̂ 3 5 erhoht, eine ahnliche Erscheinung, wie sie aueh bei den Anhydriden 2-

basischer Carbonsauren beobachtet wurde. Verschiedene eharakterist. Frequenzen 
werden diskutiert u. zugeordnet. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 187—92. 1935. [Orig.: 
engl.]) D a d i e u .

Taku Uemura und Yasuo Inamura, Die Absorptionsspektren non gemiscliten 
Azoverbindungen und ihrer Isormren. Nach der Methode H a r t l e y -B a l y  wurden die 
ultraviolctten Absorptionsspektren einer Reihe „gemischter“ Azokorper (Ar—N = N —R) 
u. zwar Azobenzol, Phenylazomethan, -athan, -propan, -butan, Phenylazophenylmetlian, 
■Azotoluol u. ihrer Isomeren (Fomialdehydphenylhydrazon, Acetaldehyd-, Butylaldehyd- 
pJienylhydrazon, Butanon-, Benzaldehydpliemylhydrazon, Benzolbenzylhydrazon, Diazo- 
aminobenzol, Dimetliyldiphmyltetrazon, Hydrazobenzol), Diphenylamin, Benzolazin u, 
Benzolanilin .aufgenommen. An Hand einer Reihe von Absorptionskuryen wird gezeigt. 
daB dem Azokomplex in Konjugation mit dem Benzolkem 2 eharakterist. Absorptions- 
banden zukommen. Die Lage der beiden Bandenzentren ist von der Lange des an- 
gehangten Alkylrestes unabhangig. Wahrend der „Azotyp“ 2 Banden liefert, weist. 
der „Hydrazo“-Typ nur eine einzige auf. Das Spektrum des „Hydrazon“-Typus ist 
von der Form der Alkylkette (normal oder ycrzweigt) unabhangig. Das Absorptions- 
yermogen des Azoradikals wird bei gemischten Azokorpern durch Einfuhrung eines 
Phenyls in das vorhandenc Alkyl herabgesetzt. Das Azoradikal geht langsam in den 
viel stabileren Hydrazontypus iiber. Der spektrochem. EinfluB des NH-Radikals wird 
studiert, cr besteht in einer Verschiebung der Banden nach langeren Wellen. Aucli 
das Absorptionsvermogen des Chromophors —C H = N — wird gemessen. (Buli. chem. 
Soc. Japan 10. 169—82. 1935. Lab. do Chimie minerał, Faculte des Arts et Metiers 
de Tokyo. [Orig.: franz.]) D a d ie u .

Maurice Chais, Ultramolette Absorptionsspektren einiger methylierter Thionium- 
aryle. Die Chloride u. Nitrate einiger methylierter Thioniumaryle (Formel 1) werden 

auf ihr ultraviolettes Absorptionsspektrum untersucht. Die Auf-
I R'— S OK nahmen erfolgten meist in wss. Lsg. bei Konzz. V2ooo',,10l- i*11

r " /  Gebiete von 2500—2900 A. Die Śpektren der Chloride u. Nitrate
ein u. derselbcn Base sind nahezu ident. Die Einfuhrung von 2 oder

3 CHj-Gruppen in p-Stellung zum S (Phenyl-p,p-ditolylthionium) u. p,p',p"-Tritolyl- 
thionium) verursacht eine leichte Verschiebung der Banden (ca. 20 A) gegen lange 
Wellen; bei Tri-(dimethyl-2,4-phenyl)-Thioniuni u. Tri-(dimethyl-3,4-phenyl)-Thionium  
betragt die Verschiebung in derselben Richtung fast 80 A. Anderungen der Kon/,, 
sowie des pu-Wertes der wss. Lsg. haben nur geringen EinfluB auf die Absorption. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 1537—38. 1935.) D a d i e u .

J. H . C. M erckel, Uber die Oberjlachenspannung homologer Reilien. Bei kleinen 
Konzz. ist die Oberflachenspannung-/Konz.-Kurve linear; der log des Tangens des 
Winkels dieser Geraden mit der negativen c-Aehse (log tg a) ist ein quantitatives MaB 
fiir die capillarakt. Eigg. eines Stoffes. In homologen Reihen steigt dieser Wert linear 
mit der C-Atómzahl, wobei die Geraden yerschiedener Reihen (Fettsauren, Alkohole, 
Ester) parallel sind. Isomere haben dieselben Werte. — Bei hoheren Konzz. lassen 
sich die o-Werte fur die Fettsauren in eine lincareBeziehung der Form K n („capillarakt. 
Zahl“ ) =  a +  [(re — 1 )» /2 ]* F  bringen. Aus der Diskussion dieser Beziehung folgt, 
daB die Konstantę C der SzYBOWSKIschen Gleichung kein quantitatives MaB der 
Capillaraktmtat sein kann, weil diese aus dcm ganzen Konz.-Bereieh ermittelt ist, 
wahrend der Zusamnienliang zwischen Obcrflachcnspannung u. Kettenlange kon- 
zentrationsabhangig ist. —  Die Beziehung zwischen log tg a u. den „capillarakt. Zahlen“ 
ist aueh fiir Seifen (bis auf Palmitat u. Stearat) linear. (Kon. Akad. Wetensch. Amster
dam, Proc. 38. 387—93. 1935. Amsterdam, Chem. Lab. d. Uniy., Kolloidchem. 
Abt.) L e c k e .

Conmar Robinson, Die Diffusionskoeffizicnlcn von Farbstofflósungen und ihre 
Deutung. Bereits friiher (C. 1932. I. 584) hatte Vf. darauf hingewiesen, daB die Be-
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rcchnung der Mol.-GroBe von Farbstoffen aus Diffusionsmessungen nach der EIN
STEIN schen Formel nur dann zu richtigen Werten fiihrt, wenn wie bei anderen kolloiden 
Elektrolyten die elektr. Krafte nicht yernachlassigt werden, wie es von yielen Autoren 
getan worden ist. — Vf. miBt die Diffusionskoeff. von Farbstoffen (Kongorot, m-Benzo- 
purpurin, Benzopurpurin 4 B, Bordcaux Extra, Kongorubin, gercinigt durch mehr- 
fachcs Aussalzen mit Na-Acetafc unter C 02-AusschluB) in Elektrolytlsgg. (NaCl); wegen 
der starken Adsorption der Farbstoffe an der Glasfritte JieB sich die NORTHROPsche 
Methode nicht rerwenden, wohl aber die (leicht modifizierte) Mikromethode von 
FuERTH, ULLMANN u. NlSTLER. Je weniger Fremdelektrolyte der Farbstoff ent- 
h^ilt, desto groBer ist der Diffusionskoeff.; ein unterer Wert laBt sich aus Leitfahigkeits- 
messungen berechnen. —  Ggw. von Elektrolyten beeinfluBt den Molekularzustand 
mancher Farbstoffe; wenn der Diffusionskoeff. sich jcdoch in einem gewissen Bereich 
von Elektrolytkonzz. nicht andert (z. B. bei m-Benzopurpurin in 0,05—0,25-n. NaCl), 
kann man aus diesen konstanten Werten Riickschliisse auf den Zustand in reinen Lsgg. 
zielien. Hohere Konzz. an NaCl fiihrten teils zu Storungen der Diffusion durch Kon- 
vektionsstromc (m-Benzopurpurin), teils zu Koagulation (Benzopurpurin 4 B). Aus 
den Diffusionskoeff. laseen sich die PartikclgroBen berechnen; fiir m-Benzopurpurin 
errechnet man z. B. ca, 17 Moll. pro Teiichen, wahrend Bordeaux Extra monomolekular 
ist, was mit osmot. Verss., aber nicht ganz m it Messungen der Beweglichkcit iiberein- 
stimmt. Fiu’ die Abweiehungen von den Ergebnissen der letzteren Verss. diirften viel- 
loicht die interion. Krafte zwischen den hcchgeladcnen Anionen u. aueh doren TJn- 
symmetrie verantwortlicli zu machen sein. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 148. 
681—95. 1935. London, The Sir William Ramsay Laboratories of Inorganic and 
Physical Chemistry, Univ. College, u. Imperial Chemical Ind., Ltd.) LECKE.

A leksander żm aczyń sk i, Ebullimnetrische und tonometrischc Dntersudiungcn an 
reinen organisćhen Fliissigkeiten. II. (I. vgl. C. 1933 . II. 515.) Die Kpp. von W. u. 
Bzl. werden im Druckbereich 290—2250 mm Hg neu bestimmt, ebenso die Konden- 
sationstempp. von Bzl.-Dampf. Die Ergebnisse werden nach den Gleichungen von 
YOUNG, von SMITH u . M e n z ie s  u . von ReGNAULT ausgcwertet; fiir die vom Vf. 
benutztc Gleichung =  A +  B  Jn„o +  C t2n 20 ergeben sich folgende Konstanten: 
A  =  — 27,0347, B  =  0,984 93, C =  0,000 865 2. Die hiermit berechncten Kpp. werden 
tabellar. fiir Kpp. des W. in Abstanden von 5° gegeben. Aus einer weiteren Tabellc 
der Koeff. {d t/d jj)3!Zi. : (d tjd p )n;o lassen sich, sobald dic Wertc fiir W. geniigend 
genau bekannt sind, die absol. Werte fiir d tjd p  u. d p/d t des Bzl. ermitteln; fiir den 
Tcmp.-Bereich 97— 102° wird dio Berechnung von (d ł/d J))b?.1. durchgefuhrt. (Roczniki 
Chem. 14. 691— 701.1934. Warschau, Techn. Hochsch., Inst. f. physikal. Chem.) R . K.Mu

M. Łażniewski, D ie Bestimmung der Konstanten der Siedepunktscrholiung ton 
Athylalkohol, Isobutylalkohol, Benzol und Chloroform. (Vgl. C. 1932 . II. 987.) Die Neu- 
best. der ebullioskop. Konstanten mit Diphenylamin u. Azobenzol (A., Isobutylalkohol) 
bzw. Benzil u. Anthracen (Bzl., Chlf.) ais gel. Stoffcn fiihrt zu folgenden Werten: 
A. 11,60, Isobutylalkohol 21,66, Bzl. 26,42, Chlf. 38,02. (Roczniki Chem. 14 . 560—69. 
1934. Warschau, Univ., Inst. f. physikal. Chemie.) R. K . Mu l i,e r .

D.„ Praparative organische Chem ie. N aturstoffe.
James P. Danehy, Richard R. Vogt und J. A. Nieuwland, Die Rędklion von 

Athyhnozyd mit acełylcnischen Grignardreagenzien. Es wird iiber dio bei diescr Rk. 
(vgl. C. 1935 . I. 2666) erhaltonen Prodd. quantitativ beriehtct. — Zwci Moll. (192 g) 
Heptyn-1 werden in das GRIGNARD-Reagens iibergefuhrt, mit einem geringen t)ber- 
schuB Athylenoxyd (90 g) behandelt u. hydrolysiert. Bei fraktionierter Dest. unter 
vcrmindertcm Druck werden 65 g Heptyn-1, 95 g Athylenbromhydrin u. 60 g 3-Nonyn-
l-o l erhalten. Analog reagieren die GRIGXAIU)-Verbb. von Hexyn-1 u. Phenylaceiylen 
mit Athylenoxyd. (J. Amcr. chem. Soc. 57. 2327. N or. 1935. Notre Dame, Indiana, 
Univ.) * ~ B usch .

W. S. Batalin und P. G. Ugrjumow, Dic Gewinnung des Pscudobutylenchlor- 
hydrins. (Vgl. C. 1935 . II . 2459.) Ein Vergleich der Gewiimungsmethoden von Pseudo- 
bulylencMorhydrin aus dcm bei der Kautschuksynlhese von LEBEDEW abfallenden 
Pseudobutylen mit dem Ycrf. von Mc E lr o y  (A. P. 1253616), Ausbeute 60— 65°/'r 
ergab die Brauchbarkeit des letzteren. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 4  (66). 871—74. 1934.) BERSIN.

Robert Leraillant, Einwirkung von Chlorsulfonsduremeihylester auf E ssigsdure- 
methylester; Einmrkung von Dimethylsulfat auf Acetylchlorid. Nach Fp.EREJACQUE
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(C. 1931- I. 264) bildon sieli Arylsulfonsauremethyloster dureh Erhitzen von aromat. 
KW-stoffen mit Cl- S 0 3CH3. Vf. hat eine analoge Rk. in der aliphat. Roihe verwirklieht: 

CH3-C02CH3 +  C1-S03CH3 =  HCl +  CH2(S 0 3CH3) (CO,CH3).
1 g-Mol. C1-S03CH3 auf 140—160° erhitzt, Spur ZnCl2 zugefiigt, innerhalb 2—3 Stdn. 
etwas iiber 1 g-Mol. CH3-C02CH3 eingetragen, nach Erkalten mit Eis-W. gescliiittelt, 
untere Schioht mit absol. A. verd., iiber CaCl2 getrocknet u. dest. Praktion 155— 165° 
(21 mm) war roher Sulfoessigsauredimelhylester (I). Ausbeute 25—30°/o- Der gebildete 
HCl wirkt teilweise entmethylierend. —  I wurdc auch nach folgender Rk. erhalten: 

CH3-C0C1 +  S 0 2(0CH3)2 =  HCl +  CH2(S 0 3CH3) (C02CH3).
1 g-Mol. (CH3)2SO., u . Spur ZnCl2 auf 140— 150° erhitzt, etwas iiber 1 g-Mol. CH3-COCI 
eingetragen usw. wio oben. Ausbeute 20—25%. —  Reiner I, C4H8OsS, ist eino farbloso 
u. fast geruchloso El., Kp.21_22 1 57°, D.°0 1,3935, D.210 1,370, n»!1 =  1,439. Wird dureh 
h. NaOH leicht vorseift. — Obige Rkk. worden sich wahrschcinlich sowolil auf dio 
Methylester u. Chloride der homologen Fettsauren, ais auch auf andero warmebestandigo 
Chlorsulfonsaure- u. Schwefelsaureester ausdehnen lassen. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 200- 1053— 55. 1935.) L in d e n b a u m .

W. J. Jones, D. P. Evans, T. Gulwell und D. C. Griffiths, Einige physikalischc 
Eigensckaflen der Alkylverbindmigen des Quecksilbers, Zinns und Bleis. Entsprechend 
den friiheren Unterss. an Verbb. des P, As, Sb u. Bi (vgl. C. 1932 . II . 3544 u. friiher) 
untersuchen Vff. dic Abstufungen der physikal. Eigg. in der Reihe der Alkylyorbb. des 
Hg, Sn u. Pb. Eine Reiho von Verbb. jeder Serie wurde neu dargestellt u. dureh D eriw . 
charakterisiert. Es wurde festgestellt, daB die Atomrefraktionen — fiir die D-Linie — 
fiir Hg, Sn u. Pb bei Verkniipfung mit primiiren Alkylgruppen 12,84 bzw. 13,87 u. 
18,33 sind. Bei Ggw. von sok. u. tert. Alkylgruppen tritt opt. Exaltation auf. Dio 
Bldgs.-Warmen der Hg- u. Sn-Verbb. stoigt mit steigender Kettenlango der Alkyl
gruppen, doch differieren dic Bildungswarmen der Verbb. mit sok. Alkylgruppen be- 
trachtlich yon den entsprechenden Verbb. mit primaren Alkylgruppen.

V e r s u c h e. H g - D i a l k y l e .  Di-n-amylquecksilber, C10H22Hg, neben n-Docan 
aus HgBr2 u. n-Amyl-MgBr, Kp.0i5 106°; mit J 2 entstand n-Amyląuecksilberjodid, 
C5Hn JHg. — n-Amylquecksilhe,rthiocyanal, CGHii^>SHg. aus n-Amyl-HgOH mit 
NHjSCN in A., F. 108°. —  Di-d,l-amylquecksilbcr, aus d,l-Amyl-MgBr u. HgBr2, 
Kp.t 93°, ais Nebenprod. ontstand d,l-Amyl-HgBr, C5HnHgBr, Platten aus A., F. 119°; 
mit J2 d,l-Amylque.cksilberjodid; Platten aus A., F. 128°; d,l-Amylquccksilbersulfat, 
C10H22Ó4SHg2, aus d,l-Amyl-HgOH u. yerd. H2S 0 4, Platten aus W ., F. 180° (Zers.) —- 
■Di-ii-hexylquecksilbe.r, C ,,H20Hg, neben n-Hexyl-HgBr u. n-Dodecan aus n-Hexyl- 
JlgBr u. HgBr2, Kp.0i5 110— 112°. — Di-n-butylquecksilber, aus n-Butyl-HgBr u. Na- 
n-propoxyd in n-Pfopanol, Kp.10 105°; m it J2: n-Butylquecksilberjodid, aus A. F. 116°.
— Hg wurde in den Hg-Alkyljodiden in folgender Weise bestimmt: 0,3 g des Jodids 
wurden mit einem Gemisch von 20 ccm rauchender H2S 0 4 u. 10 cem rauchender H N 03 
u. darauf tropfenweiso mit 20 ccm W. versetzt. Nach Zugeben von festem Na,C03 
u. 50 ccm W. fiel H gJ2 aus, das mit verd. KJ-Lsg. in Lsg. gebraeht wurdc. Nach 
Neutralisation mit verd. H2S 0 4 u. Kochen der Lsg. wurde mit (NH4)2S ais HgS ge- 
fallt. — S n - T e t r a a l k y l e .  — Tetra-n-butylzinn, C16H36Sn, aus wasserfreiem 
SnCl4 (in Bzl.) u. n-Butyl-MgBr (in A.), Kp.10 145°, ais Nebenprod. n-Oetan, 3£p.1() 18"; 
nut Br2 Tri-n-butylzinnbromid, C12H2,BrSn, Kp.12 163°; Tri-n-butylzinnjodid, mit J 2 
in CC14, Kp.,0 172“. — In analoger Weise wurden weitero Stannano (s. unten) u. aus 
diosen folgende D eriw . dargestellt : Tetra-fl-phenylathylzinn, C32H 36Sn, Kp. 288°;
Tri.n-amylzinnbromid, C15H33BrSn, Kp.13 189°; Tri-n-amylzinnjodid, Cu H33JSn, 
^P-i5 198°; Di-n-propylzinndibromid, C6H14Br2Sn, aus CC14 F. 53°. —  Dureh Um- 
sotzung von Trialkylzinnbromiden mit Grignardverbb. wurden mehrere neue gemischtc 
Alkylzinnyerbb. (s. unten) dargestellt. —  P b - T e t r a a l k y l e .  — Eine Tri- u. 
Tetra-n-butylblei-haltige ath. Lsg. wurde erhalten dureh Kochen von PbCl4 mit uber- 
schiissigem n-Butyl-Grignardreagens, Zers. der Lsg. mit W. u. Sattigen der getrockncten 
ath. Lsg. bei — 10° mit Cl2; aus der Lsg. schied sieli Di-ii-bulylblcidicMorid, C8H ,sCl;.Pb, 
hcllgelbe, glanzcnde Platten aus A., Zers. 108°, aus. — Di-n-butylbleidibromid, 
CRH1RBr2Pb, aus vorigem mit uberschussigem Ag„0 u. vcrd. HBr, hellgelbc Nadeln 
aus A., Sintern u. WeiBfiirbung bei 110°. —  Mit Alkylgrignardverbb. wurden aus vor- 
yorigem nach Gr u t t n e r  u . K r a u s e  (Ber. dtseh. chem. Ges. 4 9  [1916]. 1546) Pb- 
Tetraalkylyerbb. (s. unten) dargestellt. — Di-n-amylbleidicldorid, C10H ,2Cl2Pb, analog 
der Butylverb., glanzende Platten aus A., Zers. 123— 125° (Gelbfarbung); mit h. 
Lósungsmm. Zers. unter Bldg. yon PbCl.. — Di-n-amylbleidibromid, C10H22Br2Pb,
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cntspreohend dcm Dichlorid durch Zugebcn von Br2 zu der ath. Lsg. von Tri- u. Tetra- 
n-amylblei beł — 10°, glanzende, hellgclbe Plattcn aus A., Sintcrn bei 89°; bei langern 
Stehcn u. mit h. Losungsmm. particlle Zers. — Verss. zur Darst. von Di-n-amylblei- 
dijodid lieferten nur ein unstabiles Jodid, das sich leicht unter Bldg. von J 2 u. PbJ„ 
zers. — Di-n-amylbleisulfat, C10H22O4SPb, aus Di-n-amyIbleidihydroxyd mit H2S 04, 
unl. Pulver, sintert bei 177°. — Aus Di-n-amylbleidichlorid wurden mit Alkylgrignard- 
verbb. cino Reihe von Pb-Tetraalkylverbb. (s. unten) dargestellt; Di-n-amyldi-n-hexyl- 
blei, C,2H46Pb, Kp.0j5 180°, d - \  =  1,153. — Di-d,l-amylbleidichlorid, C10H22Cl2Pb, 
analog der entsprechenden n-Butylverb., hellgelbe Plattcn aus A., teilweises Schmelzen 
bei 67°, leichte Zers. zu PbCl2. — Dimethyldi-n-amylblei reagiert mit konz. HC1 bei 
35° kaum, auf Zusatz von wenig Silieagel jedoch erfolgt Bk. unter Bldg. von PbCl2, 
Di-n-amylbleidichlorid u. Meihyldi-n-amylbleichlorid, CuH25ClPb, Nadeln, Sintern bei 
121— 122° unter Gclbfarbung (Zers.). — Naeh CALINGAERT (vgl. Chem. Beyiews 2 
[1926]. 50) liefert Tetraalkylblei mit konz. H N 0 3 Pb-Nitrat, wahrend naeh POLIS 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 2 0  [ 1887], 716. 3331) Tetraaryl-Pb-Verbb. mit H N 0 3 Verbb. 
der Zus. Ar2P b(N 03)2-x H20  gebon. Vff. fanden, daB Tetraalkyl-Pb-Verbb. (Alkyl 
groBer ais C2H5) mit k. konz. H N 03 unter Bldg. von Dialkylbleidinitrat reagieren; 
durch wenig Silieagel oder A. wird die Rk. beschleunigt. Di-n-buiylbleidinitrat, aus 
A.-A. Prismen des Dihydrats, Sintern bei 116— 117°; iiber P 20 5 das u-asserfrcie Salz, 
Pulver, boi 123,5° Schmelzen zu einer milchigen Fl. Di-n-amylbleidinitrat, aus A.-A. 
hexagonale Platten des Dihydrats, Sintern bei 96— 98°; uber P20 5 das wasserfrcie 
Salz. Die beiden Nitrato wurden auch aus den entsprechenden Dialkylbleidihydroxyden 
mit H N 03 erhalten. Ais einzigstes Prod. aus Tetraathylblei u. H N 03 wurde Pb-Nitrat 
isoliert. Mit gemisehten Bleitetraalkylen (R2PbR2') lieferte konz. H N 0 3 Dialkyl- 
bleidinitrate, so entstand Di-n-amylbleidinitrat aus Dimethyldi-n-amylblei u. Di-n-butyl- 
dibleinitrat aus Dimethyldi-n-butylblei; Diiithyldi-n-butylblei gab Di-n-butylblei- 
dinitrat neben wenig Pb-Nitrat u. einem nicht zu identifizierenden Organo-Pb-Nitrat. 
Alle anderen Di-n-butyldialkylbleiverbb. lieferten mit H N 0 3 Gemische, die nicht ge- 
trennt wrerden konnten. In den Bleitetraalkylen u. ihren Br-Deriw . wurde Pb ais 
Pb-Bromid bestimmt durch Zugeben von 10%ig. uberschiissiger Br2-Lsg. in CC14 zu 
der Verb. in CC14, Eindampfen bis fast zur Trockne, Kochen mit wenig A., Abkiihlen 
in Eis u. Wagen des Pb-Bromids. In den Chloriden, Nitraten u. Sulfaten wurde Pb 
ais P bS04 bestimmt durch Erhitzcn der Yerb. mit konz. H ,S 0 4-rauchender H N 03, 
dann Abdampfen der H N 03, Verdiinnen mit H20  u. Fallen mit A. — C d - D i a l k y l c .  
Die Vcrbb. wurden nicht absolut rein erhalten, da selbst unter N 2 leicht Zers. unter 
Abseheidung yon metali. Cd erfolgt; Cd wurde ais Sulfid bestimmt. Di-n-amylcadmium, 
Ci„H22Cd, aus wasserfreiem CdCl2 mit ath. n-Amyl-MgBr, Kp.» 105°, d?at — 1,190; 
in analoger Weisc Di-d,l-amylcadmium, Kp.2 94°, d-°i =  1,176. —  Vor Ausfiihrung der 
Messungen wurden die Verbb. durch Dest. im Vakuum gereinigt, notigenfalls unter 
LuftausschluB; die Verbb. des Hg, Sn u. Pb waren klarc, farblose, stabile Fil. Fiir 
dio einzolnen Verbb. sind die gefundenen Konstanten in folgender Reihenfolge an- 
gegeben: Ivp.10. rf204, nn20, Molvol. bei 20°, L o r e n z -L o r e n tz  Mol.-Refr. [R l\t>  u. 
die entsprechenden Atomrefraktionen [rx]n (im Original auch die Werte fiir nj?20, 
nc20, [RTj\c, [r/Jy u. [r/y]c)- Hg-Dialkyłe: Dirnethyl, 0°, —■, — , 74,8, 23,72,
12,28; Didthyl, 48°, — , — , 104,9, 33,26, 12,59; Di-n-propyl, 73°, 2,0208, 1,5170, 141,9, 
42,93, 13,02; Diisopropyl, 63°, 2,0024, 1,5263, 143.2, 43,98, 14,07; Di-n-bulyl, 105°,
1,7779, 1,5057, 177,0, 52,57, 13,43; Diisobtityl, 86°, 1,7678, 1,4965, 178,1, 52,06, 12,91; 
Di-sek.-buiyl, — , — , — , 178,5, 53,48, 14,34; Di-tert.-butyl, ■—, — , — , 180,0, 54,80, 
15,65; Di-n-amyl, 133°, 1,6369, 1,4998, 209,4, 61,57, 13.19; Diisoamyl, 125°, 1,6397,
1,4989, 209,1, 61,37, 12,99; Di-dJ-amyl, — , 1,6700, 1,5014. 205,4, 60,51, 12,13; Di- 
tert.-amyl, —, — , — , 207,9, — , — ; Di-n-hexyl, 158°, 1,5361, 1,4973, 241,4, 70,67, 13,06. 
Sn-Tetraalkyle: Tciraathyl, 73°, — , — , 195,9, 54,90, 13,56; Tetra-n-propyl, 112°, —, 
— , 262,9, 73,95, 14,13; Tctra-n-butyl, 145°, 1,0572, 1,4730, 328,2, 92,07, 13,78; Tetrn- 
n-amyl, 181°, 1,0206, 1,4720, 394,9, 110,64, 13,88; Tełra-d,l-amyl, 174°, 1,0222, 1,4730, 
394,3, 110,60, 13,84; Tetra-n-hexyl, 209°, 0,9959, 1,4706, 461,1, 128,78, 13,55; Tctra- 
n-heptyl, 239°, 0,9748, 1,4698, 528,5, 147,40. 13,70; Telm-n-octyl, 268°, 0,9605. 1,4691, 
594,8, 165,66, 13,48; Triałhijl-n-propyl, 77°, — , — , 213,8, 59,95, 13,99; Tridthyl- 
isobutyl, 86°, —, — , 230,8, 64,76, 14,18; Methyltri-n-propyl, 93°, — , — , 230,5, — , — ; 
Tridthylisoamyl, —, — , — , 247,5, 69,27, 14,07; Athyltri-n-propyl, 101°, — , — , 246,1, 
69,30, 14,10; Triathyl-n-amyl, 102°, — , — , 246,0, 69,13, 13,93; Methyltri-n-butyl, 
121°, 1,0898, 1,4735, 279,8, 78,61, 14,17; Tri-n-propyl-n-butyl, 121°, — , — , 279,6,
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—, — ; AthyUriisobulyl, 115°, — , — , 295,9, 83,12, 14.06; Athyllri-n-bulyl, 129°, 1,0783, 
1,4732, 295,8, 82,97, 13,91; n-Propyltri-n-amyl, 163°, 1,0368, 1,4732, 361,7, 101,51, 
13,99. — Sn-Bromide: Tri-n-bulyl, — , 1,3365, 1,5000, 276,7, 81,39, 13,81; Tri-n-amyl, 
—, 1,2678, 1,4963, 324,9, 94,98, 13,54; Didlhylisobutyl, — , — , —, 207,7, 62,72, 13,61; 
Diathyldibromid, — , — , — , — , 52,30, 13,90; Telrabromid, — , — , — , 130,4, 48,60, 
13,14. — Pb-Telraalkyle: Tetramdhyl, 6°, — , —, 134,0, 40,18, 17,31; Tetraatliyl, 78°, 
1,6524, 1,5195, 195,7, 59,45, 18,10; Tetra-n-propyl, — , — , — , 260,0, 78,60, 18,78; 
Tetraisopropyl, — , — , — , 258,6, 79,87, 20,05; Telra-n-butyl, — , 1,3233, 1,5119, 329,9, 
97,11, 18,82; Telra-n-amyl, — , 1,2457, 1,4966, 394,6, 115,39, 18,63; Tetra-d,l-amyl, 
—, 1,2346, 1,4957, 398,2, 116,25, 19,49; Telraisoamyl, — , —, — , 398,4, 116,13, 19.37; 
Trimethylałhyl, 27°, —, — , 149,5, 45,07, 17,58; Trimethyl-n-propyl, 39°, —, —, 167,2, 
49,95, 17,84; Mełhyllridlhyl, 60°, — , — , 180,7, 54,70, 17,97; Trimdhyl-n-butyl, 58°,
■—, —, 184,4, 54,63, 17,90; Dimełhyldthyl-n-propyl, 56°, — , — , 182,4, 54,66, 17,93; 
Dimelhyldi-n-propyl, 72°, — , — , 198,8, 59,28, 17,94; Methyldiathyl-n-propyl, 72°, —, 
—, 197,0, 59,34, 18,00; Triathyl-n-propyl, 93°, — , -—, 212,4, 64,19, 18,23; Melhyltri- 
n-propyl, 100°, — , —, 230,6, 68,93, 18,35; Dimethyldi-n-biUyl, 108°, 1,5210, 1,5049,
231.0, 68,52, 17,94; DidthylAi-n-propyl, 99°, —, — , 229,3, 69,04, 18,46; Athyltri-n- 
propyl, 111", — , — , 246,0, 73,77, 18,57; Dimethyldi-n-amyl, 135°, 1,4398, 1,5009, 
263,5, 77,63, 17,82; Dialhyldi-n-butyl, — , 1,4580, 1,5093, 260,3, 77,55, 17,93; Diałhyldi- 
n-amyl, —, 1,3856, 1,5038, 294,1, 87,05, 18,00; Di-n-propyldi-n-bulyl, — , 1,3842,
1.5062, 294,4, 87,49, 18,43; Di-n-buiyldiisobutyl, — , 1,3258, 1,5021, 328,5,96,96,18,67; 
Di-n-propyldi-n-amyl, — , 1,3238, 1,5019, 329,0, 97,07, 18,78; Diisobutyldi-n-amyl, 
—, 1,2860, 1,4994, 360,0, 105,91, 18,31; Di-n-butyldi-n-amyl, •—, 1,2825, 1,4984, 361,4,
106.01, 18,49; Di-n-butyldiisoamyl, — , 1,2798, 1,4982, 362,0, 106,20, 18,68; Di-n- 
butyldi-d,l-amyl, — , 1,2779. 1,4993, 362,7, 106,56, 19,03; Di-n-amyldi-d,l-amyl, — ,
1,2421, 1,4923, 395,8, 114,S8, 18,12; Di-n-amyldiisoamyl, — , 1,2438, 1,4959, 395,2, 
115,43, 18,67. — Die Kpp. obiger Verbb. bei iO mm Druck ć10 laasen sich boi gerad- 
kettigen Verbb. nach folgenden Gleichungen berechnen (M  — Mol.-Gew.): fiir Hg- 
Verbb„ <10 +  273,1 =  3,378 J / 0’8200; fiir Sn-Verbb„ «I0 +  273,1 =  22,566 jt/°>500°; fur 
Pb-Verbb., <10 +  273,1 =  0,867 jlf1’037 im Falle der Methylverbb. stimmte bcrechneter 
u. gefundener Kp. nieht iiberein. Die Werte fiir F ,0, sowohl fiir n-, wie auch iso-Alkyl- 
verbb., sind nach folgenden Gleichungen zu berechnen (C =  Anzalil der C-Atome 
im Molekuł): fiir Hg-Dialkyle, F200 =  41,10 +  16,66 C, fiir Sn-Tetraalkyle F 20" =  
64,35 +  16,55 C, fiir Trialkylbromstannano F 200 =  75,87 +  16,55 C, fiir Pb-Tetra- 
alkylc F200 =  66,10 +  16,55 G. Die Werte fiir [ t l ]  wurden durch Einsetzen der von 
E i s e n lo h r  (Z. physik. Chem. 75 [1910]. 585) fiir C, H  u. Br angegebenen Werte 
berechnet. E s wurde gefunden, daB bei diesen Verbb. der reziproke Wert des absol. 
Kp. eine lineare Funktion des Logarithmus des Druckes ist, d. h. es gilt fiir (C2H5)4Pb 
die Gleichung t +  273,1 =  2960,0/(9,4262 — log10 p). fiir (n-C;)H ,)4Sn t +  273,1 =  
3167,8/(9,2463 — log10 p) u. fiir (C2H5)2Hg t +  273,1 =  2344,7/(8,3071 — log_10 p). 
Durch Kombination dieser Gleichungen u. unter der Annahme, daB das Verhaltnis 
der absol. Kpp. zweier verschiedener Alkyle eines Metalles unter einem bestimmten 
Druck gleich dem Vcrhaltnis der Kpp. der beiden Verbb. unter einem anderen Druck 
ist, ist es moglieh, den angeniiherten Kp. jeder Hg-, Pb oder Sn-n-Alkylverb. unter 
jedem Druck zu berechnen. Die annahernde Gleiehheit der Koeff. von C in den 
Gleichungen fiir das Mol.-Vol. zeigt die Konstanz des Volumens der CH2-Gruppc in 
diesen Fil,; mit Hilfe dieser Gleichungen kann dio D. berechnet werden. Bei den 
n-Alkylderiw. des Hg u. Pb steigt die Atomrefraktion mit steigendem Mol.-Gew. bis 
zum Butyl an, daB Inkrement sinkt. jedoch bei weiterem Anstieg der Reihe. Die Atom
refraktion fiir Hg ist gewóhnlich die gleiche, wenn die Vcrb. primare Isoalkylgruppen 
oder dio entspreehcnden n-Alkylgruppen enthalt u. dieses gilt auch fiir dio Atom
refraktion des Pb in den entspreehcnden Verbb.; bei Anwesenhcit von sekundiiren 
Alkylgruppen tritt jedoch eino Exaltation auf, die bei tertiaren Alkylgruppen noch 
mehr in Erscheinung tritt. Es werden schlieBlich Verbrennungs- u. Bildungswarmen 
einigorVcrbb.(inkg-cal/g-Mol.) wiedergegebenu.zwarfiir(CH3)2Hg, 431,— 36; (C2H5)2Hg, 
734, —13; (n-C3H;)2Hg, 1036, + 11 , (iso-C3H ,)2Hg, 1050, — 3; ( n - C ^ H g ,  1342, + 3 1 ;  
(iso-C1H3)2Hg, 134i; + 3 2 ;  (iso-C5Hn )2Hg, 1653, + 4 6 ;  (C2H5)4Sn, 1521, + 5 9 ;  (n-C3H7)„ 
2163, + 6 9 ;  (n-C4H0)4Sn, 2773, +111; (n-C6Hu )4Sn, 3384, + 152 . Die Differenz der 
Bildungswarmen von Iso- u. n-Propyl-Hg (sek. u. prim. Alkylgruppe) erinnert an die 
Differenz der Mol.-Refrr. dieser Verbb., wahrend die Gleiehheit der Bildungswarmen 
von Iso- u. n-Butyl-Hg (2 prim. Gruppen) der Gleiehheit der Refraktionen der n- u.
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(lor entsprechenden prim. Isoalkylverbb. parallcl geht. (J. chem. Soc. London 1935. 
39— 47. Cardiff, University College. Tatem Laboratories.) Schicke .

S. Sabetay, Darstdlung von Athem der Oxyaldehydu, durch Ozydation von a-Athem 
des Glycerins mit Bleitelraacetat. (Vgl. C. 1933. II. 509.) Die bisher ziemlich schwer 
zuganglichen Aldehyde mit Atherfunktion lassen sich loicht u. m it guter Ausbeute durch 
Oxydation von a-Athern des Glycerins mit Pb-Tetraacetat in Bzl. darstellen. Die 
a-Ather des Glycerins crhalt man durch Einw. yon Alkyl- oder Aralkylhalogeniden auf 
das hauptsachlich aus dem a-Mononatriumderiy. bestehende Prod. der Einw. von 
NaOC2H 5-Lsg. auf Glycerin. Beispiel: Benzyloxyacetaldehyd, C6H5 • CH2 • O • CH, • CHO, 
aus Glycerin-a-benzylather (Kp.2 156— 157°) u. Pb-Tetraacetat in wasserfreiem Bzl. bei 
gewohnlicher Temp. Semicarbazon, F. 119°. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1744— 4(i. 
Ókt. 1935. Paris, Inst. Catholique.) OsTERTAG.

Sou PhOU Ti, Einwirkung von Phenylmagnesiurribromid auf N-Dimethyl-ct-brom- 
butyramid. (Vgl. C. 1931. II. 836 u. friiher.) Genanntes Amid [Kp.u 123— 124°; aus 
a-Brombutyrylbromid u. NH(CH3)2 in A. bei — 10°] lieferte m it C6HsMgBr in Toluol 
reichlich N-Dimethylbutyramid (Kp. 162— 165°), N-Dimethylcrotonamid (Kp. ca. 200°, 
unrein), eine Spur Propylphenylketon u. 3-Dimethylamino-4,4-diphenylbutanol-{4),
0 ,H 5 •CH[N(CH3)2]-C(OH) (C0H6)2. Letzteres entspricht dem 1. c. orhaltcnen tertiaren 
Aminoalkohol u. war, iiber sein Perchlorat (F. 182°) gereinigt, weifl, F. 58°; Pikrat, 
F. 155°. Liefert m it CH3-C0C1 in Chlf. das HydrocMorid des 0-Acelylderiv.; ent- 
sprechendes Pikrat, F. 138°. Wird durch 48%ig. HBr in NH(CH;)2 u. Athylbenzhydryl- 
keton gespalten. —  Dic Bldg. der 3 anderen Prodd. laBt sich wie folgt erklaren: Ein Teil 
des bromierten Amids bildet mit Mg-t)berschuB C2H; • CH(MgBr) • CO• N(CH:J),, durch 
dessen Hydrolyse das N-Dimethylbutyramid entsteht. Dancben tritt folgende Rk. ein: 

C2H5 • CH(MgBr) • CO • N(CH3), — y  
C2H5 • CH(MgBr) • C(OMgBr) (C6H5) • N(CH,)2 — >• C3H , • CO • C0H5.

Das N-Dimethylcrotonamid entsteht wohl aus dem bromierten Amid durch HBr- 
Abspaltung unter der Wrkg. von Mg(OH)2 bei der Hydrolyse. (Buli. Soc. chim. Franco 
[5] 2. 1799—-1800. Nov. 1935. Peiping, Frankochines. Univ.) LlNDENBAUJl.

Yosiyuki Toyama und Tomotaró Tutiya, Linolsauredithiocyanat und Linolcn- 
saureletrathiocyanat. Das Linolsauredithiocyanat der Konst. CI13 • (CH2),, • C H : CH ■ 
CH.2-CH(SCN)-CH(SCN)-(CH2),-C 02H wurde erhalten durch 24-std. Stehen von 
10 g Linolsaure m it 500 ccm V3'n- Rhodan in Essigsaure. Seine Konst. ergab sich aus 
der Ozonolyse, die Capronsauro u. Thiocyanverbb. lieferte, dio bei Eliminierung des 
Rhodanrestes ein Gemisch von Decendicarbonsaure Cj2H20O4 u. dem zugehórigen 
Halbaldehyd C12H20O3 ergaben. Weitere Oxvdation des Gemischs mit KMnÓ4 lieferte 
Azelainsaure. — Eebenso wurde dargestellt Linolensdurcietrathiocyanat, CH^-CH..1 
C H : CH ■ CH.,• CH(SCN)• CH(SCN) • CH2-CH(SCN)• CH(SCN) ■ (CH,), ■ C 02H, aus 10 g 
Linolensaure mit 1 1 1/s-n. Rhodan in Essigsaure. Seine Ozonolyse ergab ais Haupt- 
prodd. Propionsaure, Propylaldehyd u. Thiocyanyerbb., aus denen nach lihodan- 
abspaltung Tridecadiendicarbonsauro C15H 2104 u. ihr Halbaldehyd C,5H210 3 gewoimen 
wurde. Oxydation dieses Gemischs mit KM n04 lieferte Azelainsaure noben anderen 
Prodd. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 35 B— 36 B. 1935. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) B e h r l e .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaró Tutiya, Ober dic Produktc der partiellen 
Bromierung von Linol- und Linolensaure. (Vgl. vorst. Ref.). 12,13-Divrom-AB'10-octa- 
decensaure, C18H320,Br„ =  CH3-CH,-CHBr-CHBr-CH,-CH: CH-(CH„)T-CO,H. aus 
Linolsaure mit etwa der halben theoret. Menge Brom (ca. 1 Mol. Br auf 1 Mol Saure)
in PAe. ais Hauptprod. Ozonolyse ergab Azelainsaure u. Bromverbb., dereń Ent-
bromierung u. naehfolgcnde Red. zu Nonansaure fiihrtc. — ló,16-Dibrom-/\*’10'12’'3- 
octadecadiensdure, C18H30O,Br2 =  CH3 • CH, ■ CHBr ■ CHBr • CH, • C H : CH • CH, • CH :CH• 
(CH^Jj-COjH, ais Hauptprod. bei der Behandlung yon Linolensaure mit ca. 1 Mol Brom 
in A. Ozonolyse lieferte Azelainsaure, CO,, Acetaldehyd u. Bromyerbb., dereń Dc- 
bromierung Hexensaure ergab. — 12,13,15.16-Telrabrom-At ’yo-ocUtdece7isdure,
C18H30O2Br4 =  CH3 • CH, ■ CHBr • CHBr • CH, • CHBr • CHBr • CH, • CH: CH-(CH,)7-CO,H, 
ais Hauptprod. aus Linolensaure mit ca. 2 Mol Brom in A. Ozonolyse fiihrtc zu Azelain
saure u. Bromverbb., dereń Entbromierung u. Red. Nonansaure ergab. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 38. 36 B— 38 B. 1935. Tokyo Imp. Ind. Res. Inst. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) BEHRLE.

J. M. yan der Zanden, p,f}-Disulfoglutarsdure. Durch Einw. yon Sulfit auf 
Ghitinsaure u. /?-Chlorglutaconsaure wurde friiher (ygl. C. 1935. II. 207) /?-Sulfogluta-
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eonsaure erlialten, wobei bereits festgestellt wurde, daB beim Erhitzen von Glutinsaure 
mit 2 oder mehr Mol Sulfit auf 100—125° ein Mehrverbrauch von Sulfit erfolgte, ais 
der Bldg. von Sulfoglutaconsaure entsprach. Unter geeigneten Bedingungen wurde 
nun aus der Sulfoglutaconsaure wie aueh aus den beiden obigen Sauren direkt ohne 
Isolicrung der letzteren eino Disulfoglutarsauro vom F. 162° (Zers.) erhalten, die von 
der durch direkte Sulfonierung der Glutarsaure dargestellten Disulfonsaure (vgl.
C. 1934. II. 588) vcrsehieden war. Die Saure wurde durch einige Salze charakterisiert; 
wahrscheinlich stehen beide Sulfogruppen in /?-Stellung, eine Aufspaltung in akt.Verbb. 
gelang nicht.

V e r s u c h e. Aus 0,1 Mol des Di-K-Salzes der Sulfoglutaconsaure mit 0,1 Mol 
K-Bisulfit bei 100° (60 Stdn.) nach Zusatz von BaCl2 u. Abfiltrieren des ausgeschiedenen 
BaSO., das Ba-Salz der f},f3-Disulfoglutarsaure, C5H4O10S2Ba2. In entsprechcnder Weise 
aus dem K-Salz der /S-Chiorglutaconsaure bzw. Glutinsaure (0,1 Mol) mit 0,2 Mol Bisulfit 
das Tri-K-Salz, C5H6OI0S2K3-H2O. Mit der aquivalcnten Menge H 2ŚO., aus dem 
Ba-Salz die freie Saure, C5H 8Oi0S2-2H2O, F . 162° (Zers.); durch direkte Titration 
sind nur 3 Sauregruppen nachweisbar, man erhalt jedoeh stimmende Werte, wenn 
man BaCl2 anwendet, wobei sich das neutrale Ba-Salz abscheidet u. die aquivalente 
Menge HC1 in Freiheit gesetzt wird. Pb-Salz, C6H4O10S2Pb2-5H2O, aus der Saure 
mit Pb-Acetat; Tl-Salz, C5H4O10S2Tl4, aus der Saure mit Tl-Hydroxyd; Sr-Salz, 
C5H4O10S2Sr2'8H 2O, aus dem Na-Salz mit SrCL, SrC03 neutralisiert nur 3 Saure
gruppen der freien Saure; Ca-Salz, C5H 1OI0S2Ca2'51/ 2H 2O, aus dem Na-Salz mit CaCI2, 
CaC03 verhielt sich wie SrC03; Ag-Salz, C5H4O10S2Ag4, aus der Saure nach Neutrali- 
sieren mit NaOH mit A gN 03, aus dem K-Salz entsteht mit AgNOa neben dem Tetra- 
Ag-Salz aueh das Tri-Ag-mono-K-Salz; Salz mit Anilin, C5H8O10S2-3CcH6N H 2, aus 
den Komponentcn, umkrystallisierbar aus 96%'g- A.; Strychninsalze, C5H nO10S2- 
2C2IH220 2N 2-5H20 , aus den Komponentcn, C6H80 10S2-3C21H220 2N 2-10H20 , aus
0,01 Mol des Distrychninsalzes mit 0,01 Mol Strychnin, Lsgg. der Salze in NaOH 
waren inakt. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 561—65. 1935. Groningen, 
Univ.) ‘ SCHICKE.

Walther F. Goebel und Frank H. Babers, Deriialc der Olucuronsaure. 5. Die 
Synthese von Glucuroniden. (4. vgl. C. 1934. II. 3242.) Aus Diacelylchlorglucuron (I) 
u. TriacetykJilorglucuronsaure»ielhylester (II) entstehen bei Umsetzung m it Methanol 
u. Silbercarbonat die entsprechenden acet\’lierten Methylglykoside. Diesen muB die 
Konst. III bzw. IY m it o-Essigsaurestruktur zuerkannt werden, da bei der Verseifung 
in wss. Aceton eine Acetylgruppe fest haften bleibt u. weil die glykosid. Gruppe schon 
in 0,005-n. HC1 cnthaltendem 95%ig- Dioxan schnell abgespalten wird. Mit p-Nitro- 
benzyl-A. licfera I u. II in Ggw. von Ag20  bzw. Ag2C 03 wirkliche Glykoside. Diesc 
D eriw . spalten mit Basen alle Acetylgruppen ab u. werden durch 0,005-n. HC1 in 
95°/0ig. Dioxan nicht hydrolysiert. III u. das p-Nitrobenzylglykosid von I wirken 
reduzierend, wohl wegen des Lactonringes; das Red.-Vermogen verschwindet, wenn 
der Bing durch Einw. von alkoh. NH3 geoffnet wird.

V c r  s u c h e .  Diacelylmethylglykosid des Olucurons, Cn H 140 8 (III). Nadeln 
(aus A.), F. 110—111° (unkorr.). [ajn23 =  +  112,5° (Chlf.; c =  0,6). Geht beim 
Aufbewahren in Methanol zum gróBten Teil in den entsprechenden Methylester iiber. 
Reduziert FEHLiNGsche Lsg. Bei der Hydrolyse m it 0,005-n. HC1 in 95%ig. Dioxan 
entstehen aąuimolekulare Mengen von krystallinem Diacetylglucuron, [a] =  +  115° 
(95%ig. Dioxan) u. ein 01 gleicher Elementarzus., fa] =  +  143° (95°/oig. Dioxan). 
Die strukturelle Beziehung dieser beiden Yerbb. ist noch unklar. Triacetylmethyl- 
glykosid des Glucuronsauremethylesters, C14H20O]0 (IV). Kub. Krystalle (aus A.), F. 118° 
(unkorr.). [a]D25 =  -j- 54,0° (Chlf.; c =  0,6). FEHLiNGsche Lsg. wird nicht reduziert. 
Bei der Hydrolyse mit 0,005-n. HC1 in 95%ig. Dioxan entstehen aąuimolekulare

III

H
ArO i I O

1T

AcC

E  .
CII
O

CO-OCH,
Ac =  CHj-CO—
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Mengen von krystallincm Triacetylglucuronsduremethylester, F . 126°, [a] =  +  146,8° 
(95°/0ig. Dioxan) u. eine olige Verb. mit derselben Elementarzus., [a] =  +  76° (95°/0ig. 
Dioxan). Die strukturello Beziehung zwischen diesen beiden Verbb. ist noch unbekannt.
—  Diacetyl-p-nitrobenzylglykosid des Glucurons, CI7H17O10N. Krystalle (aus A.), F . 133
bis 134° (unkorr.). [a]n24 =  +  39,9° (Chlf.; c =  1). Reduziert F eh lin gscIio  Lsg. — 
Triacctyl-p-nitrobenzylglykosid des Glucuronsduremethylesters, C20H2:lO12N. BlaBgelbe 
Nadeln (aus A.), F . 175— 176° (unkorr.). [oc]d26 =  — 57,8° (Chlf.; c =  0,6). Reduziert 
nicht FliHLlNGsche Lsg. H at yermutlich /J-Konfiguration. (J. biol. Chemistry 110. 
707— 17. 1935. New York, Rockefeller Inst. f. Med. Res.) E ls n e r .

Sam Moreli, Lorenz Baur und Karl Paul Link, Derivate der d-Galahiuronsdure.
2. Die Synłhese von oc-Acelobrom-d-galakluronsauremethylester und seine Umwandlung 
in  ji-Melhyl-d-galakturonid. (1. vgl. C. 1935. I. 3412.) a-d-Galakturonsdure (I) wurde 
iiber den <x-Acetobrom-d-galakturonsaurcmethylester (II) mit Hilfe der Rk. von K o e n ig s  
u. K n o r r  in fi-Mcthyl-d-galakluronid (HI) verwandelt. II entsteht bei der Einw. von 
trocknein HBr auf Tetraacetyl-d-galakturonsauremethylester in Acetanhydrid. Bei 
0° halt sieh It liingere Zeit (4 Monate) unveriindert. Die Umwandlung von I yerlauft 
also normal, ohne Bldg. von D eriw . der o-Essigsaurc (vgl. vorst. Ref.).

V c r s u c h e. II, C13H 170 9Br. Krystalle (aus Aceton +  A.), F. 129,5— 130,5°. 
[a]n25 =  +  248° (Chlf.; c =  1). —  2,3,4-Triacetyl-fi-methyl-d-galakluronsduremethyl- 
ester, C14H20O10. Krystalle (aus 20%ig. A.), F. 118— 120°. [a]n25 =  -+- 15,3° (Chlf.; 
c =  1,5). — III, C7H 120 7. Aus der vorst. Verb. durch Verseifung m it Ba(OH)2 unter 
Durchleiten von N 2. Nadeln +  1 H 20  (Monohydrat) (aus 95%ig. A.), F. 163—165° 
(groBc Krystalle), 159— 161° (kleine Krystalle). [a]n25 =  —  39,6° (W.; c =  1,5— 2,0). 
Fiir die wasserfreie Form [k]d“  =  —  43,0°. (J. biol. Chemistry 110. 719—25. 1935. 
Madison, Wisconsin-Univ., Departm. of Agricult. Chem.) E l s n e r .

Leon Palfray, Uber einige neue Mineralsalze des Harnstoffs. Vf. hat folgende 
Salzo dargestellt: Hamstoffsulfat, 2 CH4ON2, H2S 0 4. 2 Moll. Harnstoff in 1 Mol.
66-gradiger H2S 0 4 losen (bei gróBeren Mengen anfangs kiihlen), krystallines Prod. in 
móglichst wenig W. von nicht iiber 75° losen. Beim Erkalten orthorhomb., sehr zerflieB- 
liche Krystalle; im H2SO.,-Vakuum trocknen. Einige krystallograph. Daten im Original.
—  Hanistoffhydrobiomide. 1. 2 CH^ON,, HBr. Harnstoff in HBr (D. 1,48) losen, im
Vakuum bei nicht iiber 75° verdampfen. Śehr zerflieBliche Krystalle. — 2. CH4ON2j HBr. 
Aus je 1 Mol. Harnstoff u. HBr-Gas in absol. A., wobei sieh 2 Schichten bilden; A. im 
Vakuum entfemen, auf poróser Platto abpressen, im KOH-Vakuum trockncn. 
Krystallin, sehr zerflieBlich. — Harnstoffhydrojodid, CH40N 2, H J. 1 Mol. Harnstoff 
in 1 Mol. H J (D. 1,7) losen, im Vakuum bei 70— 75° verdampfen, auf poroser Plattc im 
KOH-Vakuum trocknen. Sehr zerflieBliche Krystalle. — Die Lsgg. dieser Salze zers. 
sieh schon bei 80° unter Bldg. von NH,-Salzen. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 200. 
1051—53. 1935.) L i n d e n b a u m .

Lśon PalJray und Paul Baechlin, Einige neue Mineralsalze des Harnstoffs. 
Etwas ausfuhrlichere Wiedergabe der im vorst. Ref. beschriebencn Untcrs. Die FF. der 
Salzo konnton wegen dereń ZerflieBlichkeit nicht scharf bestimmt werden. (Buli. Soc. 
chim. France [5] 2. 1471— 74. 1935.) L i n d e n b a u m .

F. B. Dains, R. Q. Brewster und John A. Davis, Zersetzung von p-Jodanilin. 
Rcines p-Jodanilin yerwandelte sieh bei dreijiihrigem Stehen in einer m it Glasstopfen 
yorschlossencn Flasche in halbdiffusem Lieht bei Raumtcmp. in eine sehwarzc FI., 
die eine Spur freics J, eine kleine Menge Anilin, 2,4-Dijodanilin  u. unyerandertcs 
p-Jodanilin enthielt. Das 2,4-Dijodanilin hinterlicB nach Auszug aus dcm in Siiurc 
unl. Riickstand mit h. A. eine schwarze, unl. M. Es gibt dunklc Nadeln, aus A., aus 
Lg. ein heli lohefarbiges Prod., F. 95°. — Aus 400 g Rohmatcrial wurden 95 g 2,4-Dijod- 
anilin u. ca. zweimal so yiel unyerandertcs p-Jodanilin erhaltcn. (J. Amer. chem. 
Soc. 57. 2326— 27. Nov. 1935. Lawrence, Uniy. o f Kansas.) B u sc h .

John V. Scudi und H. G. Lindwall, Kondcnsationen ron Benzoylfonnanilid mit 
Aceton, Phenylessigsaurcałhylester und Malonsdurcdiathylesler. Aceton u. Benzoylform- 
anilid kondensieren sieh in Ggw. von Diathylamin zu 2-Phenyl-2-oxy-4-pentancnianilid (I) 
(vgl. B a s h o u r  u . L i n d w a l l ,  C. 1935.1 .3931). Idissoziiert beim Erhitzen mit Alkalien; 
cs bildet ein Phenylhydrazon u. kondensiert sieh mit Benzoylformanilid zu 2,6-Dioxy-2,6- 
diphenyl-4-heptaiiondianilid-l,7 (II). }Iit Phenylessigsaureathylestcr bzw. Malonsaure- 
diathylester kondensiert sieh Benzoylformanilid unter Bldg. von ot.,f3-Diphenylmalein- 
anil (III) bzw. 2-Phenyl-2-forina>iilid-J,l,3,3-tetracarbdthoxypropan (V). III wird zu 
x,f}-Diphenylswxinanil (IV) (vgl. L a p w o r th  u. Mc R a e , J. chem. Soc. London 121
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[1922], 1699) rcduziert. V zers. sieli beim Erhitzen im Vakuum zu a-Carbdthoxy-f}- 
phenylmaleinanil (VI) u. Malonsaurediathylester; Red. fiihrt zu a.-Carbathoxy-p-phenyl- 
succinanil (AU). Letzteres gibt bei der Verseifung mit HC1 unter Decarboxylierung 
Plienylsuccinanil. Vff. verweisen auf iibnliche Kondensationen zwischen Isatin u. Aceton 
bzw. Malonsaurediathylester (ygl. BRANDE u. LlNDWALL, C. 19 3 3 . I. 1944; L in d w a l l  
u. H i l l ,  C. 1 9 3 5 . II. 367).

OH OH OH CHtCOOCjH^
CeH.-Ó-CHj-CO-CHs C6H8-Ó -CHs.COCH2-Ó -C6H6 C8IV Ó -C 0N H C 6H5

I ÓONHC6H5 I I  Ć0NHC8H5 ÓONHC0H5 V ĆH(COOCaH6)2
V e r s u e h e .  2-Phenyl-2-oxy-4-pentanonanilid, C17H170 3N (I), aus Benzoylform- 

anilid u. Aceton bei Zimmcrtemp. mit Diathylamin ais Katalysator. Aus Toluol Nadeln, 
F. 137— 138°. Phenylhydrazon, C23H 230 2N3, F. 174— 175° (Zera.). —  2,6-Dioxy-2,C>- 
diphe,nyl-4-heptanondianilid, C31H280 5N 2 (II), aus I, Benzoylformanilid u. Diathylamin 
in A., bei Zimmertemp. 2 Wochen stehen; Ausbeute 25%. Aus A. Nadeln, F. 171— 172°.
— a.,P-Diphenylmaleinanil, C22H150 2N (III), aus Phenylessigsaureathylester; nach 3 Mo- 
natcn 90% Ausbeute; gelbe Nadeln, aus A. F. 178— 179°. — <x,p-DiphenylsuccinaniI, 
C22H170 2N (IV), aus III in A. dureh Red. mit Hyposulfit in der Warme; ausfallen mit W.; 
aus A. Nadeln, F. 234— 235°. — 2-Phenyl-2-formanilid-l,l,3,3-tetracarbuthoxypropan, 
C28H330 9N (V), wie I u. III aus Malonsaurediathylester; F. 107— 108°. —  <x-Carbalhoxy-fi- 
phenylmaleiiuinil, C19H I50 4N  (VI), durch therm. Zers. von V im Vakuum. Riickstand 
in A. losen u. mit PAe. fallen; aus 80%ig. A. Rhomben, F. 111°. —  a.-Carbathoxy-f}- 
phenylsuccinanil, C19H170 4N (VII), aus vorigem durch Red. mit Natriumhyposulfit in 
sd. A.; fallen mit W., Nadeln F. 104— 105°. — Plienylsuccinanil aus VII u. HC1; ein- 
dampfen, mit W. extrahieren u. einengen, F. 137— 138°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 
2302—03. Nov. 1935. New-York.) H a n k i ..

Maurice L. Moore und Treat B. Johnson, Die molekularc Umlagerung von 
Sulfaniliden. II. (I. vgl. C. 19 3 5 . II. 3902.) 2-Nitrophenylsulfanilid (I) ergab beim 
Kochen mit NaOH in ausgezeichneter Ausbeute dasN a-Salzdes aromat. Mercaptans(III), 
dessen Thiomethyliither mit der Verb. iibereinstimmt, die WlGHT u . SMILES (C. 1935 .
II. 684) durch Methylierung des Umlagerungsprod. aus 2-Nitrophenyl-2'-formamido- 
diphenylsulfid (mit NaOH) erhielt. 2-Nitroplienylsulf-o-toluidid u. -p-toluidid ergaben, 
unter den gleiehen Bedingungen wie I behandelt, die entsprechenden Mercaptodiphenyl- 
amine. Dio 2-Nitrosulfanilide ergeben also sowohl o- ais aueh p-Umlagerung, die erstere 
durch Alkali, die letztere durch Hitze. 2-Nitrophenyl-5/’-methyl-2'-aminophenylsulfid, 
sowie die durch Umlagerung der entsprechenden Sulfanilide durch Hitze erhaltenen 
Verbb. 2-Nitrophenyl-4'-aminophenylsulfid u. 2-Nitrophenyl-3'-methyl-4'-aminophenyl- 
sulfid ergaben mit Alkali keine Umlagerungsprodd. Diese Ergebnisse stimmen mit 
denen von Ssiiles iiberein. Ob Verbb. vom Typus II Zwischenprodd. der Umlagerung 
von I in III sind, bedarf noch der Aufklarung.

K NO. SH

OÓ ,n o c o
NH, NH NO.

V e r s u c h e. Thiomethyliither des Mercaptans aus: 2-NitrophenylsidfaniUd, F. 97 
bis 98°; 2-NUrophenylsulf-o-toluidid, F. 94°; 2-Nitrophmylsulf-p-toluidid, F. 84— 85°. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 2234—36. Nov. 1935. New Haven, Conn., Yale Uni- 
versitat.) H e im h o ld .

Zen’ichi Horii, Ober die Hydrazone und Semicarbazide, die sich vom p-Mhodan- 
phenylhydrazin ableiten lassen. p-Rhodanphenylhydrazin, C7H 7N3S. 5 g  p-Rhodan- 
anilin in 200 ccm konz. HC1 suspendieren, im Kaltcgemisch diazotieren, eisgekiihlte 
Lsg. von 30 g SnClo in 50 ccm konz. HC1 einruhren, nach 1 Stde. Nd. des Hydrochlorids 
absaugen, aus W. oder A. umkrystallisieren; Nadeln, Zers. 188°. Aus der wss. Lsg. 
desselben mit Soda die Base, aus verd. A. Nadeln, F. 95— 96°. — Das Hydrazin ver- 
bindet sich mit Aldehyden, Ketonen u. Zuckern in alkoh. oder benzol. Lsg. leicht zu 
scharf schm. Hydrazonen, ferner mit Isocyanaten u. Senfolen z u Semicarbaziden u. 
Thiosemicarbaziden. Von letzteren wurden keine labilen Formen beobachtet. —  
p-Rhodanphenylhydrazone: Aceton-, C10H nN3S, farblose Nadeln, F. 128,5— 129°. 
Ae*tonyl-p-rhodanphenylhydrazin- (aus Chloraceton), C1TH ICN|jS2, hellgelbe Nadeln, 
F. 217°. BrenzirattbeH-saure-, C10H9O2If|S , hellgelbe Nadeln, F. 191—191,5°. Aceto-

C r * Q  "O
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phenon-, C15 H13N 3S, hcllgclbe Tafelii, F. 109— 110°. Benzaldehyd-, C14H UN3S, hell
gelbe Nadeln, F. 135— 136°. Salicylaldehyd-, C14H u ON3S, hellgelbe Nadeln, F. 172 
bis 173°. m- u. p  -O xy benzaldehyd-, C14Hu ON3S, farblose u. hellgelbe Nadeln, FF. 167 
u. 154°. o-Methoxybenzaldehyd-, C1EH 13ON3S, hellgelbe Tafeln, F. 147— 148°. Anis- 
aldehyd-, Ci5H 13ON3S, hellbraune Nadeln, F. 129— 129,5°. Piperonal-, C15Hu 0 2N3S, 
farblose Nadeln, F. 153— 154°. Verałrumaldehyd-, C10Hj5O2N3S, hellgelbo Tafeln, 
F. 117°. Isovanillin-, C15H 130 2N 3S, hellbraune Tafeln, F. 148— 149°. 3-Athoxy-4-
methoxybenzaldehyd-, Cj7Hł70 2N 3S, hellgelbe Nadeln, F. 113— 114°. /?- Resorcylaldehyd-, 
C11H u 0 2N 3S, hellgelbe Nadeln, F. 191— 192°. 2,4-Dimelhoxybenzaldehyd-, C10H15O2N3S, 
hellgelbe Nadeln, F. 129— 129,5°. p-Tóluylaldehyd-, C15H13N 3S, hellgelbe Nadeln,
F . 118— 119°. Cuminaldehyd-, C17H17N3S, hellgelbe Saulen, F. 140°. o-, m- u. p-Nitro- 
benzaldehyd-, C14H10O2N,iS, orangerote Nadeln, gelbo Wiirfel u. orangegelbe Nadeln, 
F F . 171, 161— 162 u. 185— 186°. p-Dimethylaminobenzaldehyd-, C16H1(1N4S, hellgelbo 
Schuppen, F. 158— 159°. m-Chlorbenzaldehyd-, CUH10N3C1S, hellgelbe Nadeln, F . 126 
bis 125,5°. 5-ChlorsalicylaldeJiyd-, C14H 10ON3C1S, hellgelbo Nadeln, F . 217— 218°.
3,5-Dichlorsalicylaldehyd-, Cl4H3ON3Cl2S, hellgelbe Saulen, F. 223— 224°. Zimtaldehyd-, 
Cl0H 13N3S, gelbe Saulen, F. 139— 140°. Furfurol-, C12H9ON3S, gelbo Saulen, F . 124°.
2 -Naphthol-1 -aldehyd-, C18Hl3ON3S, gelbo Nadeln, F. 207—208°. d-Oalaktose-, 
C13H ,70 5N 3S, farblose Nadeln, F. 181,5°. d-Mannose-, C13H170 5N3S, farblose Tafeln,
F. 185— 186°. l-Arabinose-, C12H I,0 1N3S, farblose Nadeln, F. 160— 160,5°. — l-[p -  
Rhodanphenyl]-semicarbazid, C8HBON4S, farblose /Nadeln {auch die folgenden), F. 217°. 
-4-phenylsemicarbazid, CI4Ht2ON4S, F. 239—239,5°. -i-o-, -4-m- u. -4-p-tolylsemicarb- 
aztd, C15H14ON4S, FF. 188— 189, 230 u. 238—239°. l-[p-Rhcdunp/ienyl]-lhiosemi- 
carbazid, C8H8N4S2, farblose Nadeln, F. 187°. -4-plienylthiosemicarbazid, C14H 12N 4S», 
Tafeln, F. 190—191°. -4-o-, -4-m- u. -4-p-tolylthiosemicarbazid, C15HltN’4S.,, Tafeln, 
Nadeln u. Tafeln, FF. 163—164, 177— 178 u. 170— 171°. (J. pharmae. Soc. Japan 
55. 165—68. Sept. 1935. Tokushima, Techn. Hochsch. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Lb.

D. Voriander und Carmen Bittins, Zur Kenntnis des asymm. Diphenylhydrazins 
(Schmelzuiderkuhluny und Molekelgestalłung). Das asymm. Diphenylhydrazin  (I) muB 
wegen seiner molekularen Dissyinmetrie eine weit gróBere Neigung haben, im geschm. 
Zustand zu yerharreu, ais Phenylhydrazin u. Hydrazobonzol. Dies trifft auch zu, 
obwohl I bei 44°, Phenylhydrazin bei 19—20° schm. Dagegen ergibt sich, in Ubor- 
einstimmung mit der Theorie, eine Boziehung zur Symmetrie der Krystallgestalt, 
indem der niedrigon Symmetrie der Krystalle die gróBere Untcrkuhlbarkeit der Sehmelzo 
entspricht: Hydrazobenzol rhomb., Phenylhydrazin rnonoklin, I triklin. —  Bei den 
Acylderiw . des I  findet man etwa Folgendes: Das N-Formylderiv. (F. 117°) laBt sich 
leicht unterkiihlen, das N-Acelylderiv. (F. 186°) dagegen fast nicht, wahrend sich das 
N,N-Diacetylderiv. (F. 125— 126°) dureh Abschrecken dor Schmelze auf 15— 20° 
amorph unterkuklt erhalten lieB. Das N-Propionylderiv. (F. 179°) ist kaum, das 
N,N-Dipropionylderiv. (F. 99— 101°) dagogen leicht unterkiihlbar. — Vff. haben die 
noch unbekannto asymm. Diphejnylhydrazinoessigsdure, (C()H .) ,N • N H ■ C H ,• CO,H, u. 
einige andero Verbb. dargestellt. Es laBt sich yoraussagen, daB dio D eriw . des I 
selbst unter gunstigen Bedingungen nicht krystallin-fl. auftreten.

V e r s u c h e. Na-asymm. Diphenylhydrazinoacetat, C14H ,30 2N2Na +  5 H20.
9,2 g I, 4,1 g Bromessigsaureathylestcr u. 25 ccm A. l ‘/2 Stde. im sd. W.-Bad erhitzen, 
A. abdest., m it ubersehiissiger 10—15%ig. wss. NaOH lj t  Stde. auf 90— 100° erhitzen, 
beim Erkalten ausfallendes Salz mit A. waschen oder aus W. +  NaOH umfallen. 
Maii kami auch aquivalente Mongen I-Hydrochlorid, Na-Bromacetat u. C2H5ONa-Lsg. 
in A. umsetzen. Aus Aceton-wenig W. Blattchen, F. ca. 80° im Krystallwasser, wasser- 
frei Zers. ab 180— 185°, auch 1. in A., Chlf., Bzl., Pyridin, kaum in A. In A. mit FeCl3 
rotyiolett. — asymm. Diphenylhydraziiwessigsdure oder tx,<x-Diphcnylhydrazin-P-essig- 
sdure (II), C14H140 2N2. Aus der wss. Lsg. des yorigen m it Essigsiiure; stehen lassen 
oder ausathern. Erst olig, allmahlich krystallin erstarrend (Unterkuhlung!); auch 
dureh Tropfen der alkoli. Lsg. auf Eis oft olig, sonst weiBes Krystallpulyer. Entbalt 
nach Trocknen im Vakuum iiber H ,S 0 4 noch — 1 H20  u. wird erst iiber P 20 5 langsam 
wasserfrei. F. 87° trube, boi ca. 96° klar. Mikrobeobachtung: Krystallpulyer ver- 
wandelt sich in doppelbrechende, 4-seitige Blattchen, welche in der unterkuhlten 
Schinelze nicht impfend wirken; beim Reiben mit dem ursprungliehen Praparat 
krystallisiert die Schmelze langsam (Dimorphie ?). II ist 1. in W. u. Alkalien, dagegen 
nur teilwoise in k. verd. HCl. In Chlf. mit HCl-Gas das Hydrochlorid, C14H 150 2N2C1, 
weiBe Nadelehen. Farbung mit FeCI3 wie beim Na-Salz. Reduziert A gN 03-Lsg. in
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der Warmc. Mit konz. H.,S04 dunkolmoosgrtino Lsg.; diese Farbung iindert sich 
beirn Verdiirinen der H ,S 0 4 ganz ahnlich wie die tief blaue H2S 0 4-Lsg. des I  (Niiheres 
vgl. Original). Lsg. der II in Eg. far bios, auf Zusatz von etwas P b 0 2 tief rot, dann 
rotyiolett, ziemlich bestandig, wahrend dieselbe Lsg. bei I  schnell braunlieh wird. —  
N-Ąatyl-Tl, C18H 10O3N ,. Aus dem wasserfreien Na-Salz oder aus II selbst mit Acetan- 
hydrid bei ca. 95° (1/2 Stde.); dann W. zugeben. Durch Tropfen der Eg.-Lsg. auf Eis 
oder aus W.-wenig A. Nadeln, F. 185° (bleibt leicht untorkiihlt), 11. in Alkalien, unl. 
in yerd. HC1. In Eg. mit P b 0 2 tief rot (Acetyl-I blau, dann violett). H 2S 0 4-Lsg. 
moosgrim. — Dinitroderiv., ClcH140 7N4. In Eg. mit H N 0 3 (D. 1,4) unter Kiihlung; 
erst tief griine, schliefilich rote Lsg.; naeh 1 Stde. mit W. fallen. Aus A. +  W. Nadel- 
chen, F. gegen 210° (Zers.).

Bei Verss. zur Darst. der II mittels Brom- oder Chloressigsiiure (bzw. -athylester) 
in Ggw. von W., Soda- oder Na-Acetatlsg. bildet sich ein in W. u. Alkalien unl. Neben- 
prod., welches man auch durch mehrstd. Kochen von I u. II in W. erhalt. Es ist ver- 
mutlich das asymm. DiphenylhydrazinoMsigsdurediphenylhydrazid, C2aH24ON4 =  
(CjH^N-NH-CHo-CO-NH-NtCoH,;).,, u. bildet naeh Verreiben mit A. aus Pyridin-W. 
fast farblose Nadeln, F. ca. 214° (Zers.). In Eg. mit P b 0 2 bfauviolett. H2S 0 4-Lsg. 
tief blaugrun. Aus der Chlf.-Lsg. mit HCl-Gas ein Hydrochlorid, C20H25ON4C1, Nadeln. 
Durch Erhitzen mit Acetanhydrid ein Acetylderiv., C28H ,60 2N4, aus Eg. +  W. Nadeln,
F. 229°; in Eg. mit P b 0 2 rot; H2S 0 4-Lsg. leuchtend hellgriin, naeh 2 Tagen dunkel- 
blau. — Lafit man iiberschiissige Bromessigsaure auf I in A. einwirken, oder erhitzt 
man das Na-Salz der II mit Na-Bromacetat in wenig W., so entsteht tx,a-Diphenyl- 
hydrazin-p,p-diessigsdure ais in W. wl., in Alkalien 1. 01. Mit FeCl3 rotyiolett. aber 
sofort miBfarbig. In Eg. mit P b 0 2 tief rot. H2S 0 4-Lsg. dunkelgrun, naeh 2 Tagen 
mit W. yiolette, in Eg. rubinrot 1. Flocken. — Wahrend sich C8H5-NH'NH-CO-OH3 
mit p-Nitro- u. 2,4-Dinitrophenyldiazoniumsalz in Eg. nicht kuppeln lieB, konnten 
mit Dcriyy. des I die folgenden Kuppelungen durcligefuhrt werden. Auch bei groBeni 
UbersehuB an Diazoniumsalz trat nur e i n Phenyl in Rk. —  fi-[p-Nilrobenzolazophenyl]- 
fi-phenyl-tx-acelylhydrazin, CMH 1T0 3N5 =  N 0 2-CeH4-N : N-C6H4-N(CGH5)-N H -C 0-C H 3. 
Eiskalte Lsg. von p-Nitrophcnylnitrosaminnatrium in Eg. in eisgekiihlte Lsg. von 
N-Acetyl-I in Eg. tropfen, naeh 3/4 Stdn. mit W. fallen. Aus A. dunkelrote, goldgelb 
glanzende Nadeln, F. 241°, unl. in Alkalien u. verd. Sauren. Lsg. in konz. H2S 0 4 
blutrot, in konz. HC1 dunkelyiolettrot. — fi-[p-Nitrobenzolazophe.nyl]-fi-phenyl-a-acetyl- 
hydrazin-<x-essigsuure, C22H190 5N5. Ebenso m it N-Acetyl-II. Aus Eg. +  Eis leicht 
Olig, sonst dunkelrotes Krystallpulver. Alkal. Lsgg. gelb. Lsg. in konz. H2S 0 4 dunkel- 
blauyiolett, in konz. HC1 rotyiolett. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2269— 76. 4/12. 1935. 
Halle, Univ.) LlNDENBAUM.

Em st W eitz und Ludwig Muller, Uber den Ammoniumcharakter des Tetra- 
\ilimethylaminophenyl\-hydrazins. (II. Mitt. iiber den Ammoniumcharakter der Tetra- 
arylhydrazine.) (I. ygl. C. 1927. II. 244.) Wie WlELAND (Ber dtsch. chem. Ges. 48  
[1915]. 1078) gezeigt hat, dissoziiert das Teira-[p-dimethylaminophenyl]-hydrazin (I) 
besonders leicht in 2 Moll. des Diarylstickstoffs. Mit Sauren bildet I  farblose Salzc, 
in welchen wohl jede (CH3)2N-Gruppe durch 1 Aąuiyalent Saure belegt ist. In ihnen 
ist die leichte Dissoziierbarkeit des I yerschwunden. Vff. haben sich nun bemiiht, 
farbige Hydraziniumsalze des I bei AusschluB freier Saure darzustellen. Mit C104 
(aus AgC104 u. J) entstand ein schwer zu reinigendes grunes Prod. Daher haben Yff. 
yer.sucht, das edlere Tri-p-tolylamin aus seinem Aminiumperchlorat mittels I zu ver- 
drangen. Tatsachlieh trat in Brombenzollsg. glatte Rk. ein unter Bldg. .eines bronze- 
glanzenden, grun 1. Salzes. Dieses war jedoch nicht das gesuchte Hydraziniumsalz, 
denn es enthielt, wie die Titrierung mit Bis-N-athylkollidinium (vgl. I. Mitt.) ergab, 
aut 1 Mol. I 2C104-Reste; die so gebildete gelbe Lsg. enthielt w'ieder I. Die niihere 
Unters. zeigte, daB eine Verb. vom halben Mol.-Gew., namlich das Bindschedlergrun- 
percJilorat (II), yorlag. Vermutlich reagiert der aus I durch Dissoziation zunaclist 
gebildete Diarylstiekstoff (III) in der tautoineren Form I \ r des Bindschedlergrunradikals 
u. yerdrangt das Tri-p-tolylamin aus seinem Perchlorat. — Durch Einw. einer uu- 
geniigenden Menge von Cl oder Br auf I kann man die Bindschedlergrunhalogenide 
erhalten. Mit J  entsteht dagegen ein „Dijodid“, welches aber wohl eher ais Doppel- 
salz von je 1 Mol. Jodid u. „Trijodid" aufzufassen ist. Das ,,Bindschedlergrunjodid- 
hydrojodid" von D r e w  u . H e a D (C. 1933. I. 3451) ist mit diesem „Dijodid“ ident.
—  Die Red. der Bindschedlergrunsalze zu I, welches ais diinere Form des Radikals 
dieser Salze erscheint, gelingt auch mit Zn-Staub oder Na-Amalgam in Pyridin- oder
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Acetonlsg. I  ist aus don so erhaltenen Lsgg. zwar bisher niohfc isoliert, aber seine Bldg. 
ist sioher nachgewiesen worden. Bei der Red. der Bindsehedlergrun-ZnHal,-Doppel- 
salze mit Zn-Staub in Pyridin treten zwischendurch dunkolblaue Lsgg. auf, aus welchen 
sich mit A. tief blaue Salze von der Zus. V fallen lassen. Dieselben sind sehr un- 
bestśindig; das Jodid zers. sich schon wahrend der Darst. 1 Mol. derselben verbraucht 
1 Aquivalent Bis-N-iŁthylkollidinium. Sie sind somit die gesuchten Hydraziniumsalze 
u. bilden sich vielleiclit so, daB aus einem Teil des Farbsalzes das Radikal IV entsteht, 
welches sieli an ein Mol. noch vorhandenen Farbsalzes anlagert.
I  [(CH3)2N-C6H4]2N-N[C0H4-N(CH3)2]2 II (CH3)2N-C6H.l -N :C 6H4:N(CH3)2(C104)

III (CH3)2N • C6H4 • N • C„H4 • N(CH3)2 IV (CH3),N • C„H4 • N : C0H4: N(CH3)2
V {[(CH3),N-C6H4]2N-N[C0H4-N(CH3)2]2} Hal, 2 ZnHal2

V e r s u c h e .  Bindschedlergriinperchlorat (II), Ci6H20O4N 3C1. 1. I (roli, noch mit 
Ag u. Na2S 0 4 vermischt) in wenig C„H5Br losen, Hauptmenge mit C„H5Br-Lsg. von 
Tri-p-tolyfaminiumperchlorat (C. 1926 . II. 2711) bis zur bleibenden Blaufarbung ver- 
setzen, diese mit dom Rest der I-Lsg. fortnehmen, Nd. mit A. waschen. 2. Aus k. 
gesatt. Lsg. von Bindsohcdlergrun-ZnCU-Doppelsalz (WlELANO, 1. e.) mit NaC104- 
Lsg. Aus Aceton +  A. bronzeglanzende Nadeln. — Bindschedlergrunchlorid, Ci0H 20N3Cl.
I in Bzl. losen, mit A. verd. u. vorsichtig Cl einleitcn. Aus Pyridin +  A. griinglanzcndc 
Nadeln. —  Bindscliedlergriinbromid, CJ6H20N3Br. Ebenso mit ath. Br-Lsg. (Unter- 
schuB). Wie voriges. — Bindschedlergriindijodid, C10H20N 3J2 bzw. C16H2()N3J, C10H20N3J3. 
Mit iith. J-Lsg. bis eben farblos. Aus Aceton -f  A. stahlblaue Krystalle. —  Bind- 
schedlergrunbrcrmid-Zinkbromid, ClcH20N3Br, ZnBr.,. Aus dem ZnCl2-Doppelsalz mit 
ICBr. Kupferrote Krystalle, zwl. in W. —  Telra-[p-dimethylaniinophenyl]-hydrazinium- 
chlorid-Zinkchlorid (nach V), C32H40N 6C1, 2 ZnCl2. Rk.-Gemisch einige Min. schiitteln, 
schnell filtrieren, stark abkuhlen u. mit eiskaltem absol. A. yersetzen, Nd. mit A. 
waschen, sofort aus Aceton +  A. umfiillen, schwarzblaue Krystalle im H2S 0 4-Vakuum 
trocknen. Wird durch W. oder A. schnell zers. — Telra-[p-di?nethylaminophenyl}- 
hydraziniumbromid-Zinkhromid, C32H40N 6Br, 2 ZnBr2, wie yoriges, noch zersetzlicher. 
(Ber. dtscli. chem. Ges. 68. 2306— 12. 4/12. 1935. GieBen, Univ.) LlNDENBAUM.

Torizo Takahashi, Ober die Sijnthe.se der p-[Benzylmercapto]-phenylarsinsaure. 
W a ld r o n  u . R eid  (C. 1924 . I. 1528) haben Na-p-Nitrothiophenolat mit Benzyl- 
chlorid in h. A. kondensiert, das Rk.-Prod. mit Fe u. Essigsaure reduziert u. das Red.- 
Prod. (01, D.2525 1,1321) ohne Analysen ais [4-Aminophenyl]-benzylsulfid beschrieben. 
—- p-Nitrophenylmercaptan. KOH in wenig W. gel., mit 90°/oig. A. verd., mit H2S 
gesatt., p-Clilornitrobenzol zugesetzt u. stehen gelassen; Selbsterwarmung u. tięfe 
Rotfarbung; mit verd. HC1 gefallt. Aus A., F. 77°. —  [4-Nitrophenyl\-benzylsuljid, 
Ci:)H110 2NS. Aus je 1 JIol. des Yorigen u. Benzylchlorid mit KOH in sd. A. Fahl- 
gelbe Tafeln, F. 123°. — [4-Aminophenyl]-benzylstilfid. Durch Kochen des yorigen 
in A. +  etwas HC1 mit 15°/0ig. Ti013-Łsg. 01, im Vakuum allmiihlich zu Prismen,
F. 75°, erstarrend. Hydrochlond, C13H14NC1S, F. 256°, wl. in k. W. —  [4-Acetamino- 
phenyl]-benzylsulfid, Ci5H16ONS. Aus dem Hydrochlorid mit Aeetanhjrdrid. Es 
wurden 2 Formcn erhalten: Prismen, F. 105°, II. in A., u. Pyramiden, F. 133°, wl. 
in A. -— [4-Benzaminop}ienyl]-benzylsulfid, C20H l;ONS. Ebenso mit C6H.-COC1. Aus 
Aceton Prismen, F. 182°. —  p-[Benzylmercaplo]-phenylarsinsu,ure, ('i31 SAs. 
Obiges Hydrochlorid diazotiert, miter Eiskiihlung mit NaOH eben abgestumpft (Kongo), 
unter Ruhren Na-Arsenitlsg. u. NaOH eingetropft, nach beendeter N-Entw. vom Harz 
filtriert, im Vakuum eingeengt u. mit HC1 angesiiuert. Hellgolb, amorph, F. ca. 250° 
(Zers.). (J. pharmac. Soc. Japan 55. 163—65. Sept. 1935. Yonezawa, Techn. Hochscli. 
[Nach dtsch. Ausz. ref.]) LlNDENBAUM.

W. J. C. Dykę und Harold King, Die Konstitution des Sulfarsphenamins. II. Eine 
neue Inłerpretierung. (I. vgl. C. 1934. I. 3732.) Auf Grund des Verh. des Sulfarsphen
amins bei der S-Best. nach E lvolve (Publ. Health Rep. 40 [1925]. 1235) —  es wurde 
angenommen, daB die zu S 0 4" oxydierbaren Methylensulfitgruppen an Aminogruppen 
u. die nieht oxydierbaren an OH-Gruppen gebunden sind — betrachteten Vff. friiher 
(1. c.) das kaufliche Sulfarsphenamin ais Na-Salz der 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenoben- 
zol-0,0',AT-trimethylensehwefIigen Saure. Bei Verss. zur Darst. eines yollkommen sub- 
stituierten 0,0',iV,Ar'-Tetramethylensulfits aus der Salyarsanbase durch Einw. von 
je 6 Mol Formaldehyd u. 6 Mol Na-Bisulfit wurde ein Prod. erhalten, das mehr ais 3 
gebundene Methylensulfitradikale enthielt, von denen jedoch fast 3 nach E lvolvE 
nieht zu S 0 4" oxydierbar waren. Nach der friiheren Auffassung miiBten also diese
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Gruppen an phenol. OH-Gruppen gebunden sein, von denen jedoch nur 2 vorlmnden 
sind; damit ergab sich die Notwendigkeit, das Problem der Konst. des Sulfarsphen- 
amins einer erneuten Unters. zu unterziehen. 4-Nitro-2-aminophenol lieferte ein kry- 
stallines Dimethylensulfit, das mit NaOH ein Tri-Na-Salz gab, das aus mcthylalkoh. 
Lsg. in der Zus. C8H70 9N 2S2Na3, 2H20 , i y 2CH3OH krystallisierte; Methanol ist zur 
ICrystallisation dieses Salzes notwendig, denn mit anderen Alkoholen erfolgt keine 
KrystaUisation. Durch Neutralisation des Ti'i-Na-Salzes mit 1 Aquivalent HC1 wird 
obiges Dimethylensulfit regeneriert. Fiir letzteres kommt nur Konst. I oder II in 
Pragę, wobei die Bldg. des Tri-Na-Salzes mehr fur II spricht; diese Konst. wird bestatigt 
durch yergleichende elektrometr. Titration dieses Dimethylensulfits mit dem ent
sprechenden Mono-N-methylensulfit des 4-Nitro-2-aminophenols (III). Mit CH20  u. 
Na-Bisulfit lieferten 5-Nitro-2-aminophenolhydrochlorid u. 4-Carbomethoxy-2-amino- 
phenolhydrochlorid sowohl die Mono-N-metliylensulfite wie auch dio Di-N,N-methylen- 
sulfite (IV bzw. V) in krystallisierter Form. Direkte Titration von V gab in Uber- 
einstimmung mit der anąenommenen Konst. einen Verbrauch von 1 Aquivalent Alkali. 
Es wurde nun die Anwendbarkeit der Methode von ELVOLVE auf diese krystallinen 
Dimethylensulfite untersucht u. gefunden, daB II wechselnde Werte zwischen 6,9 u. 
9,2% S ergab, wahrend in IV u. V 61 bzw. 64% des S ais SO.," nachweisbar waren. 
Die auffallende Beobachtung, daB sich der S eines Mono-N-methylensulfits anders 
verhalten sollte ais der eines N,N-Dimethylensulfits, wirft die Frage nach dem Schicksal 
des S auf, der sich der Oxydation zu S 0 4" entzieht. Zu diesein Zweck wurde das obige 
hochsubstituierte Sulfarsphenamin, von dessen S nur 12% mit J  in alkal. Lsg. zu SO.," 
oxydierbar sind, untersucht. Wird das nach Abtrennung des B aS 04 erhaltene saure 
Filtrat nach weiterem Zusatz von HC1 % Stde. gekocht, so entsteht kein N d., wurde 
jedoch noch weitere l 1/ ,  Stdn. erhitzt, so schied sich reichlich B aS04 aus. Wurde 
zu dem urspriinglichen sauren Filtrat die gleiche Menge HC1 u. sodann die gleiche 
Menge des ais Ausgangsmaterial angewandten Sulfarsphenamins gegeben u. die Lsg. 
gekocht, so erschienen nach 30 Blin. Kochen 65% des S ais Sulfat. Hieraus folgt, 
daB der nach E lv o lv e  „unoxydierte“ S nicht ais Sulfit oder Methylensulfit vorliegen 
kann, sondern in einer Form vorhanden ist, die beim Behandeln mit Mineralsauren 
Sulfat liefert. Vff. sind der Ansicht, daB es sich um Dithionat handelt, denn eine Ba"- 
haltige Dithionatlsg. verhielt sich in gleicher Weise u. Dithionat wird durch Alkali- 
ionen nicht in Sulfat ubergefiihrt. Es wird vermutet, daB die Nahe der beiden Methylen- 
sulfitgruppen die Dithionatbldg. begiinstigt. Die Wrkg. des alkal. J2 auf diese N,N- 
Dimethylensulfite des o-Aminophenols ist also eine zweifache, ein Teil des S wird zu 
S04' ', ein anderer zu Dithionat oxydiert. Vff. sind jetzt der Ansicht, daB das kauf liche 
Sulfarsphenamin am besten ais Na-Salz der 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol-N,N,N'- 
trimethylenschwefligen Saure (VI) zu formulieren ist, womit die experimentellen Befunde 
in Einklang stehen u. wofur auch die Bldg. des N,N-Dimethylensulfits aus 4-Nitro-2- 
aminophenol mit jo 4 Mol CH20  u. Na-Bisulfit spricht, d. h. es wird in der Haupt- 
sache die Aminogruppe angegriffen. Nach den Ergebnissen yon N e w b e r y  u . P h i l l ip s  
(vgl. C. 192 8 .1. 1759) sollten o-Aminophenolderiw. die spezif. Eig. besitzen, eine S- 
haltige Gruppe derart zu fixieren, daB sie durch alkal. J2 nicht oxydiert wird. Vff. 
haben diese Verss. am Anilin, o-Anisidin, o-Aminophenol, p-Aminophenol, 4-Amino-2- 
oxyphenylarsinsaure u. Arsphenamin wiederholt u. diese Ergebnisse nicht bestatigen 
konnen. Es wurde gefunden, daB Anilinę ganz allgemein in saurer Lsg. mit der zwei- 
fach molaren Menge CH20  u. Bisulfit Lsgg. liefern, dereń S nach der Dest.-Methode 
der Vff. fur Methylensulfitgruppen vollstandig bestimmbar ist, wahrend nach E lv o lv e  

o a  oh  oh  o h  oh  as =  as

(/,n Cr 0SHtt o£r Cr
s o .  no. no. co.ch. oh oh

i  II  III  IV V VI
. -r- .. . R =  -CH.-O-SOiH

em IJefrzit auftritt. Es folgt, daB es moglich sein sollte, N,N-Dimethylensulfite von 
Amlinen, die keine OH-Gruppen enthalten, zu isolieren, wenn man ihre Hydrochloride 
ijacheinander mit CH20  u. Na-Bisulfit umsetzt. Dies konnte im Falle des m-Nitro- 
anilins verwirklicht werden u., wie yorauszusehen, zeigte das Di-Na-3-nitroanilin-N,N- 
dimethylensulfit dio Anomalien bei der S-Best. nach ELVOLVE in ausgepragter Form.

m ^antl. gesagt werden, daB Anilinę ganz allgemein mit praformiertem Na-Form- 
aldehydbisulfit fast ausschliefllich Mono-N-methylensulfite liefern, dereń gesamter S 

xvm . 1. 65
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mit alkal. J 2 zu SO.," oxydierbar ist; wendet man jedoch ihre Hydrochloride an u. 
arbeitet man mit iiberschussigem CH20  u. Na-Bisulfit, so entstehen in der Haupt- 
sache N,N-Dimethylensulfite, dereń S nur teilweise dureb alkal. J 2 osydiert wird. 
Es ist von Interesse, daB ein alipkat. Amin mit Formaldehydbisulfit ein Dimethylen- 
sulfit liefert, denn K.\OEVENAGEL u . MERCKLIN (Ber. dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 
4093) besehreiben die Darst. von Athyliminobisaeetonitril aus Atliylamin u. Form
aldehydbisulfit u. nachfolgende Umsetzung mit KCN.

Y e r s u c h e .  Na-5-Nitro-2-oxyanilin-N-methylensuljil (III), CTH,OcN2SNa, 4,6 g
4-Nitro-2-aminophenol mit 9 g Na-Formaldchydbisulfit in 20 cem W. bei 70—75° 
(30 Min.) kondensiert u. im Vakuum uber H 2S 04 bis zur beginnenden Krystallisation 
eingeengt; es wurden 2 Ilydraie mit 2 y 2 bzw. l l/2 Mol W. erhalten, orangerote, feder- 
artige Nadeln. —  Di-Na-5-Nitro-2-oxyanilin-N,N-dimethylenstdfit (II), 10 g 4-I\itro-2- 
aminophenol in 1 Mol 2-n. HC1 mit 4 Mol 40% wss. CH20  behandelt u. zu dem aus- 
gesehiedenen klebrigen Nd. 4 Mol friseh bereitetes Na-Bisulfit (aus Na2C03 u. S 02) 
hinzugegeben; aus der erhaltenen klaren Lsg. ubersehussiges S 0 2 abgesaugt, Lsg. mit 
50%ig. NaOH neutralisiert u. weiterhin 1 Mol 50%ig. NaOH u. Methanol zugesetzt, 
worauf sich orangerote Nadeln des Tri-Na-Salzes, C8H70 9N2S2Na3'2H 20 - l 1/2CH30H, 
ausschieden, umkrystallisierbar durch Lósen in dem gleichen Gewicht W. u. Zugeben 
des 5-fachen Vol. h. Methanols. Aus 19,7 g des letzteren mit 37,5 ccm n. HC1 nach 
Einengen im Vakuum iiber H2S 0 4 das Di-Na-Salz, C8H80 9N2S2Na2-31/2H20 , orange 
Prismen aus h. W.; wird aueh direkt aus der neutralen Lsg. der obigen Kondensation 
durch fraktionierte Krystallisation erhalten. — Na-4-Nilro-2-oxyanilin-N-methylensulfit, 
aus 3,1 g 5-Nitro-2-aminophenol mit 6 g  Na-Formaldehydbisulfit in 10 ccm W. bei 100° 
(30 Min.), rechteckige, heli orangebraune Prismen des Triliydrats, C,H70 6N 2SN a-3H 20.
—  Di-Na-4-Nilro-2-oxyanilin-N,N-dimethyleiisidfit (IV), 5-Nitro-2-aminophenol in 2 Mol 
HC1 mit 4 Mol 40%ig. C H ,0 u. nach 30 Sek. mit 4 Mol 35%ig- Na-Bisulfit yersetzt, 
nach Absaugen von freiem S 0 2, Neutralisieren u. Einengen im Vakuum das 2l/ r łlydrat, 
CjHjOoNjSjNaj,' 2 7 ^ 20 , goldene, rechteckige Platten aus W.; aus den Mutterlaugen 
Na-4-Nitro-2-oxyanilin-N-methylensulfittrihydrat. — Di-Na-2-Oxy-5-carbomethoxyani- 
lin-N,N-dimethylen&ulfit (V), 3-Amino-4-oxybenzoesauremethylester in 1 Mol HC1 mit
4 Mol 40%ig. CH20  u . nach 40 Sek. mit 4 Mol 35%ig. wss. Na-Bisulfit yersetzt, 
nach Aufarbeiten wie voriges aus W. Platten des Na-2-Oxy-5-carbomethoxyanilin-N- 
metliylensulfits, aus den Mutterlaugen das Dihydrat von V, C10H u O8N S2Na2-2 H,0, 
feine Nadeln. — Na-3-Nitroanilin-N-methylemulfit, durch Kochen yon 3,5 g m-Nitro- 
anilin mit 7,5 g Na-Formaldehydbisulfit in 20 ccm W., gelbe Platten des Dihydrałs, 
C7H70 5N 2SNa-2 H ,0 , aus W. —  Di-Na-3-Nitroaniliii-N.N-dimethylensulfit, 6,9 g 
m-Nitroanilin in 57 ccm n-HCl mit 3 Mol 40%ig. CH20  u. nach 60 Sek. mit 3 Mol 
wss. Na-Bisulfit yersetzt, freies S 0 2 entfernt, Lsg. neutralisiert u. eingeengt, aus- 
geschiedene rotlichgelbe Krystalle aus W.-Methanol (0 ,5:9) umkrystallisiert: seidige 
gelbe Nadeln des Monmlkohólals, C8Ha0 8N2S2Na2-CH30H . — Beziiglich der Darst. der 
hochsubstituierten Sulfarsphenamine, die nach CHRISTIANSEN (J. Amer. ehem. Soc. 
4 5  [1923]. 2184) erfolgte, der analyt. Zus. dieser Prodd. u. ihrem Verh. bei der S-Best. 
muC ebenso wic aueh beziiglich der Ausfiihrungen der Vff. iiber die Oxydations-Methode 
von E l v o l v e ,  ihre Grenzen u. ihren Mechanismus, auf das Original yerwiesen -werden.
— Es werden schlieClich die Ergebnisse der analyt. Nachpriifung der Rkk. von Anilin-
hydroehloriden mit CH20  dann Na-Bisulfit nach N e w  BERY u. PHILLIPS (s. obcn) 
zusammengestellt. (J. chem. Soc. London 1935- 805— 13. London, Nat. Inst. for 
Med. Research.) SCHICKE.

Karl Kindler, W ilhelm Peschke und Eduard Brandt, Ober neue und iiber 
verbesserłe Wege zum Aufbau von pharmakologisch wichtigen Aminen. X I. Ober die 
Bereitung ton Ai yldthylaminen und von Arylathanólaminen durch kaialytisclie Redukłimi. 
(IX. ygl. C. 19 3 4 . I. 3346; ferner ygl. C. 1935 . II. 3083 u. friiher.) Bei Verss., die 
katalyt. Red. zur Darst. von /J-Arylathylaminen u. /?-Oxy-/?-arylathylaminen heran- 
zuziehen, ergaben sich Schwierigkeiten, indem sich reichliche Nebenprodd. bildeten, 
welche die ik t iv ita t  des Katalysators yerringerten. Diese Schwierigkeiten lieCen sich 
durch ein Verf. umgehen, dessen Ausfiihrung schon im D. R. P. 571 794 (C. 1933.
I. 3496) beschrieben worden ist. Durch den H2S 0 4-Zusatz wird zweierlei erreicht: 
Erstens bOdet die H2S 0 4 mit yielen der zu reduzierenden Substanzen reaktionsfahige 
Molekiilyerbb.; zweitens yerhindert sie, wenn a-Aminoalkohole oder Imine ais Zwischen- 
prodd. auftreten, die Umsetzung dieser m it schon entstandenen primaren Aminen. 
Mittols des Yerf. wurden folgende Rcdd. durchgefiihrt:
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Ar ■ CH(0 • CO • CH3) ■ ON +  6 H  =  Ar-CH„-CH2'N H 2 +  CH3-C 02H  
Ar-CH: C H -N 02 +  8 H  =  Ar-CH,'CH2-N H , +  2 H20  

Ar■ CH(OCH3) • CEU• N 0 2 +  8 H =  Ar-CH2-CH2-NH2 +  2 H20  +  CH3-OH 
Ar-CHj-CN +  H2N -R  + 4 H  =  Ar-CH2-CH2-N H -R  +  NH3 

Ar-CH,-CN +  H N ll, +  4 H  =  Ar-CH,-CH2-NR2 +  NH3 
Ar-CO"CH: N- OH +  8 H  =  Ar-CH2-ÓH2-NH2 +  2 H„0 

Ar ■ CO • CN +  6 H =  Ar • CH(OH) ■ CH2 • NH ,
Ar • CO • C H : N  • OH +  6 H  =  Ar • CH(OH) • CH2 • NH2‘ +  H20 .

Auch andere Aldoxime u. Ketoxime lassen sieh so zu primaren Aminen reduzieren, 
besonders auch Oxime von Arylalkylketonen, dereń katalyt. Red. mit Pd bisher keine 
guten Erfolge gab. Ferner bewahrt sieh das Yerf. fiir die Red. von Benzaldehydcyan- 
hydrinen zu fi-Oxy-fi-aryldlhylaminen: Ar • CH(OH) • CN +  4H =  Ar ■ CH(OH) • CH2 • NH*. 
Ais Nebonprodd. bilden sieh die fi-Aryldihylamine.

V e r s u c h e .  I. Red. der folgenden Ketoxime u. Aufarbeitung nach der fruher 
(C. 1931. I. 2747) fiir die Acetylmandelsaurenitrile gegebenen Yorschrift. — cc-Phenyl- 
dthylamin. Aus Acetophenonoxim. Ausbeute 83%- Kp. 187°. Hydrochlorid, F. 158°.
— a -p-Tolyldłhylamin. Aus p-Methylacetophenonoxim. 80%. Kp. 207°. Hydro
chlorid, F. 167— 168°. —  a- [p-Methoxyphenyl]-dthylamin. Aus p-Methoxyacetophenon- 
oxim. 70%. Hydrochlorid, F. 159°. — II. fi-Oxy-[)-[3,4-dimethoxyphenyl]-dłhylamin. 
Lsg. von 6,2 g Veratrumaldehydeyanhydrin in 150 ccm Eg. in Suspension von 3 g Pd- 
Mohr in 70 ccm Eg. bei 18° u. 1 at H-t)bcrdruck eingetropft u. bis zum bcendeten 
H-Verbrauch hydriert, Filtrat im Vakuum eingedunstet, in W. gel., mit Bzl. gewaschen, 
mit KOH abgeschiedene Basen erst in Bzl., dann in absol. A. gel. u. jedesmal yerdampft, 
schlieBIich mit A. gewaschen. 2,9 g =  47%. F. 76°. Pikrał, F. 148°. Aus der ath. 
Lsg. durch Dampfdest. 0 ,9g  =  18% f}-[3,4-Dimełhoxyphenyl]-ałhylamin, ICp.I2 155°; 
Pikrał, F. 165°. —  (3-Oxy-f}-[3,4-diałhoxyphenyl]-alhylamin. Ebenso aus 3,4-Diath- 
oxybenzaldehydcyanhydrin. F. 93°. Pikrał, C18H22O10N4, F. 171°. Daneben 24% 
fi-[3,4-Didłhoxyphenyl'\-dthylamin, Kp.;ii 180°; Pikrał, F. 142— 143°. — fi-Oxy-fi-
3-methoxy-4-dthoxyphenyV\-dthylamin, Cu H170 3N. Aus 3-Methoxy-4-athoxybenzaldehyd- 
cyanhydrin. 45°/0. F. 110°. Pikrał, aus W., F. 161°. Hydrochlorid, aus A.-Aceton,
F. 176°. Homoverałroylderiv., C21H270 6N, aus Bzl., F. 107°. Daneben 16% fi-[3-Meth- 
oxy-4-dthoxyphcnyl]-dłhylamin, Kp.10 155°; Pikrat, F. 182°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
68. 2241—45. 4/12. 1935. Hamburg, Uniy.)^ L in d e n b a u m .

M. T iffeneau, J. L śvy und E. D itz , Ober die semipinakolinarłige Deaminierung 
des 1-p-Tolyl- utul -l-[p-Methoxyphenyl]-l-phenyl-2-amiiwpropanols-(l). Vorzugsweisc 
uiid ausschliepliche. Waiiderung des Phemjls. MILLS u. Mitarbeiter (C. 1935. I. 385 u. 
fruher) haben gezeigt, daB bei der Deaminierung der Aminoalkohole Ar(C6H5)C(OH) • 
CH(NH2) • R mit R — C6H5 oder Benzyl, Ar =  p-Tolyl oder a-Naphthyl, ferner R  =  CH3, 
Ar =  a-Naphthyl unter ausschlieBlicher Wanderung des C0HS Ketone vom Typus 
Ar• CO • CHR • C0HS gebildet werden. Weitere Literatur vgl. Original. Vff. haben dio 
analogen Aminoalkohole mit R =  CH3, Ar =  p-Tolyl u. p-Methoxyphenyl deaminiert 
u. festgestellt, daB auch in diesen Fallen ausschlieBlich das CeH5 wandert.

Y e r s u ó h e .  l-Phenyl-l-p-tolyl-2-aminopropanol-(l), (CH3• CeH4)(C0H5)C(OH)■ 
CH(NH2)-CH3, tritt in 2 diastereoisomeren Formen auf. a-Form aus a-Aminopropio- 
phenonhydrochlorid u. p-Tolyl-JIgBr. /?-Form aus a-Amiuo-p-methylpropiophenon- 
hydrochlorid u. C8H5MgBr. —  Deaminierung: l g  des yorigen in 10 ccm Eg. losen, 
unter Kuhlung die eben erforderliche Menge 10%ig. N aN 02-Lsg. zugeben, am folgen- 
den Tag mit W. fallen, ausathem usw. Teigiges Rohprod. liefertc ein Semicarbazon, 
aus A., F. 146°, ident. mit dem Semicarbazon des synthet. dargestellten p-Tolyl- 
[a.-melhylbenzyV\-kelons. —  Synthese: p-Tolylbenzylketon. 136 g Phenylessigsaure mit 
125 g SOCl2 umsetzen, 250 ccm Toluol u. allmahlich 135 g A1C13 zugeben, 2 Stdn. 
auf W.-Bad erhitzen, mit Eis u. etwas HC1 zers. usw. Aus A. weiB, krystallin, F. 109°.
— p-Tolyl-[a.-mełhylbenzyl]-kełon. 10 g des yorigen in 100 ccm sd. Bzl. mit 2,6 g NH2Na 
umsetzen, 7 g CH3J  zugeben, erwarmen, auf Eis gieBen, ausathern usw. Aus PAe.,
F. 43°. Semicarbazon, aus A., F. 148°. —  l-Phenyl-l-[p-methoxyphenyl]-2-amino- 
propanol-(l), (CH30-C 6H4)(C6H5)C(0H)-CH(NH2)-CH3. Darst. der beiden Formen 
analog den obigen. — Deaminierung wie oben ergab ein Keton Cł6H160 2, aus Bzl. 
PAe. weiBo Krystalle, F. 55°, ident. mit synthet. dargestelltem [p-Mclh-oxyphenyl\- 
[a-methylbenzyl]-kełon. —  Synthese: [p-Methoxyphenyl]-benzylketon. Wie oben be- 
reitetes Phenylacetylchlorid mit 250 ccm PAe., 108 g Anisol, dann A1C13 yersetzen usw. 
wie oben; mit PAe. ausziehen. Aus A., F. 77°. —  [p-Methoxyphentjl]-[a-7nethylbenzyl]-
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keton, C16H 160 2. 10 g dos vorigen in 45 ccm Bzl. losen, in Gemisck von 4 g  NH„Na u. 
25 ccm Bzl. allmahlich eintragen, l l/2 Stde. kochen, Gcmisck von 6,3 g CH3J u.
5 ccm Bzl. eintropfen usw. wic oben; Rohprod. in sehr wenig Bzl. losen u. in — 20° k. 
PAe. gieBcn. F. 55°. Aus A. derbo Krystalle, F. 80°, dann aus PAc. wieder F. 55°. 
Semicarbazon olig. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1871— 76. Nov. 1935.) Lb.

M. Tiffeneau und H. Cahmnaim, Vber die Deaminierung des 2-Phenyl-l-amino- 
propanols-{2) und des 2-Phenyl-l-aminobutanols-(2). Vorzugsweise und aussMieflliche 
W anderung des Phenyls. Die Aminoalkohole ArAr'C(OH) -CH.2-NH2 verlialten sich 
bei der Deaminierung mit H N 0 2 bzgl. der Natur des wandernden Kadikals recht ver- 
schicdcn. Ist Ar =  p-Tolyl, a-Naphthyl, p-Methoxyphenyl oder 3,4-Dimethoxyphenyl
u. A r '=  C6H5, so wandert ausschlieBlich das Ar unter Bldg. der Ketonc CGH5■ CO• 
CH,-Ar. Man kónnte danach yermuten, daB die Wanderungsfahigkeit der Radikale 
mit ihrer Affinitatsbcanspruchung parallel geht. Jedoch im Falle Ar u. Ar' =  o- u. 
p-Methoxyphenyl wandert das affinitatsschwachere o-Methoxyphenyl. DaB die t)ber- 
oinstimmung von Wanderungsfahigkeit u. Affinitatsbeanspruchung in den obigen 
Fallen wahrscheinlich zufallig ist, folgt aus dem Verh. der homologen Aminoalkohole 
Ar(C0H5)C(OH)-CH(NH,)-R mit R =  CH3 oder selbst Benzyl u. Ar =  p-Tolyl, 
p-Methoxyphenyl oder a-Naphthyl, bei welchen ausschlieBlich das affinitatsschwache 
C6H5 wandert. Literaturstellen vgl. Original. Es erhob sich nun die Frage, ob man 
solche widersprechenden Tatsachen wiederfinden wiirde, wenn sich Aryle u. Alkyle 
gegeniiberstehen. Da man noch kcin Beispiel der Deaminierung eines Aminoalkohols 
vom Typus ArRC(OH) • CH, • N II2 keimt, haben Vff. 2 derartigo Falle untersucht,
u. zwar mit Ar =  CaHs u. R =  CH3. bzw. C2H5. Es bat sich gezeigt, daB in beiden 
Fallen ausschlieBlich das C6H5 wandert unter Bldg. der Ket one ll-CO-CH2-CGH5. 
Diese Aminoalkohole verhalten sich somit ebenso wie die Aminoalkohole (C6HB)RC(OH) • 
CH(NH„)-C6H5 (Mc K e n z ie  u . Mitarbeiter, C. 19 2 4 . II. 37. 1 9 2 7 . I. 2906. 1929.
II. 1529).

V e r s u c h e .  2-Phenyl-l-aminopropanol-{2), (C6H5)(CH3)C(OH)-CH2-NH2.
1. <u-Aminoacotophenonhydrochlorid langsam in ath. CH3MgJ-Lsg. (geringer t)ber- 
schuB) eintragen, einige Stdn. kochen, mit Eis u. verd. HC1 zers., wss. Lsg. mit N H 4OH 
alkalisieren, mit A. oder Bzl. ausziehen. Kp.14 133— 140°. In A. mit ath. HC1 das 
HydrocMorid, F. (bloc) 153— 153,5°. —  2. 2-Phenyl-l-oximinopropanol-(2), (C6H5) 
(CH3)C(OH)-CH: N-OH . Ath. Lsg. von 1 Mol. Isonitrosoacetoplienon langsam in
2 Moll. CH3MgBr-Lsg. eintragen, 1 Stde. kochen, mit Eis u. verd. H2S 0 4 zers. u. aus- 
athern. Sirupós. — 15 g dieses rohen Oxims in 130 ccm absol. A. losen, 24 g Na ein
tragen, 95°/0ig. A. bis zur Lsg. des Na zugeben, mit W. verd., mit HC1 ansauern, A. 
im Vakuum abdest., mit A. waschcn, m it verd. NaOH alkalisieren, ausathern u. 
fraktionieren. Fraktion K p.u  90—92° (7,5 g) ist wahrscheinlich ji-Phenylallylamin, 
CH2: C(C6H5)-CH2-NH2, gebildet durch Dehydratisieruiig; entfarbt Br u. IQ ln 04; 
Hydroćhlorid, aus Essigester, dann absol. A.-Essigestcr-A., F. (bloc) 143— 144°; gibt 
mit CH3J  ein ąuartares Salz Cn H lsN J, F. (bloc) 160°. Fraktion Kp.14 133— 140° 
(2 g) ist 2-Phenyl-l-aminopropanol-(2). —  Deaminierung: Aminoalkoliol in 25%ig. 
Essigsaure losen, bei 0° wss. N aN 02-Lsg. eintropfen, am folgenden Tag ausathern. 
Oliges Prod. erweist sich ais reines Phenylaceton; Semicarbazon, aus A., F. (bloc) 199 
bis 199,5°. —  2-Phenyl-l-oximimbutanol-(2). Aus Isonitrosoacetophenon u. C2H5MgBr 
wie oben. —  Red. desselben mit Na u. A. wic oben. Fraktion Kp.16 110-^115° ist 
wahrscheinlich fi-Phenylerotylamin oder l-Amino-2-phenylbuten-(2), CH3-CH: C(C6H5)‘ 
CH2-NH2; entfarbt Br u. KMn04; mit ath. HC1 das Hydroćhlorid, C10H14NC1, aus 
absol. A., dann A.-Essigester-A., F. (bloc) 166,5— 167°. Fraktion Kp.15 137— 146° ist
2-Phenyl-l-aminobiitanol-(2), (C6H5)(C2H5)C(OH)-CH2-NH2; D .13.54 1,0404, n D19’5 =
1,5370; mit ath. HC1 das Hydroddorid, C10H16ONCl, aus absol. A.-Essigester-A. Nadeln,
F. (bloc) 184,5— 185°. —  Deaminierung dieses Aminoalkohols wie oben ergibt nur 
l-Phenylbutanon-{2); Semicarbazon, aus A. Nadelchen, F. (bloc) 156,5— 157°. (Buli. 
Soc. chim. France [5] 2. 1876— 82. Nov. 1935. Paris, Faculte de Medecine.) Lb.

Chr. W. Raadsveld, Nitro- und Bromnitroderivate des p-Aminoacetophenons. Diese 
Unters. ist in erster Linie ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der verschiedenen Arten, 
wie man die N H 2-Gruppe in aromat. Verbb. gegen die zerstorende Wrkg. der H N 03 
schutzt. Ferner war m it der Móglichkeit einer Verdrangung der im Kern des p-Amino- 
acetophenons vorhandenen Acetylgruppe bei der Nitrierung u. Bromierung (indirekte 
Substitution) zu rechnen. Einschlagige Literatur im Original. Die Nitrierungen der 
N-Acetyl-, N-Carbmethoxy-, N-Carbalhoxy- u. Athylhamstoffderiw. des p-Aminoaceto-
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phenons wurden yerglichen. In allen Fallen gelingt es, dureh Variierung des nitrierenden 
Agenses 1 oder 2 N 0 2-Gruppen in die o-Stellen der geschiitzten N H 2-Gruppe ein- 
zufiihren. AnschlieBend wurden einige Bromierungen durehgefiihrt. DaB N 0 2 u. Br 
tatsachlich in die o-Stellen zum N H 2 eintreten, wurde, wo es prakt. moglich war, dureh 
Eliminierung des N H 2 auf dem Diazowege bewiesen.

V e r s u c h e. p-Aminoacełophenon (I). 19 g Anilin, 45 g Acetanhydrid u. 22 g 
ZnCl2 4 Stein, koehen, mit konz. HCl koehen, mit NaOH neutralisieren, Anilin ab- 
treiben. Aus A., F. 106°. —  p-Acetaminoacetophenon (II). 29 g des vorigen mit 125 ccm 
Acetanhydrid u. einigen Tropfen konz. H 2SÓ4 erhitzen, in W. gieBen. Aus verd. A.,
F. 171°. — p-Acetylphenylcarbamidsauremethylester (HI), C10Hu O3N. I in absol. A. 
mit C1-C02CH3 u . Na2C 03 1/ 2 Stde. kochen, A. abdest., mit W. waschen. Aus Bzl. 
hellgelb, krystallin, F. 162°. —  -athylester, C11H 130 3N. Analog in sd. Bzl. Aus Bzl.,
F. 159°. — N-[4-Acełylphenyl]-N'-athylhamstoff (IV), ^ H ^ O -.N j. 37 g I, 16 g Athyl- 
isoeyanat u. 60 ccm Bzl. im Rohr 5 Stdn. auf 100° erhitzen. Aus A. hellgelb, krystallin,
F. 157°. — 3-Nitro-4-acetaminoacetophenon, CX0H10O4N 2. 1. I g  II bei 0° in 5 ccm 
absol. H N 03 eintragen, nach kurzer Zeit auf Eis gieBen, aus W. umlosen; Ausbeute 
gering; arbeitet man bei — 20 bis — 15° n. lost aus CC14 um, so erhalt man auch das 
unten beschriebene 3,5-Dinitroderiy. (F. 222°). 2. 1 g II bei 0° in Gemisch von 5 ccm 
absol. H N 03 u . 10 ccm Acetanhydrid eintragen usw.; Ausbeute iiber 90%. Aus A.,
F. 137°. Vgl. Ma y e r  u. Mitarbeiter (C. 1932. II. 2963). Dureh Erhitzen von I mit 
H N 03-H2S 04 (1: 1) auf 100° entsteht ein yerkohltes Prod., aus welchem sich Pikrin- 
saure isolieren laBt. —  2-Nitro-4-acetylphenylcarbamidsauremethylester, C10H 10O5N2. 
Aus 1 g III u. 5 ccm H N 03 (D. 1,45) wie oben; mit CC14 extrahieren. Aus CC14 hell
gelbo Krystalle, F. 107°.-----athylester, Cu H120 6N2. Ebenso. Aus Lg. hellgelb, F. 111°.
— 2,6-Dinitro-4-acetylphenylcarbamidsduremethylester, C10H9O7N 3- Aus 3,2 g III u.
16 ccm absol. H N 03 boi 0° (l/2 Stde.). Aus A., F. 213®. —  -athylester, Cu Hu O?Np- 
Ebenso. Gelblieh, F. 176°. —  Werden dio Rk.-Gemische in den letzten 4 Fallen 10 bis
15 Min. auf 50° erwiirmt, so bilden sich andere, noch unaufgeklartc Prodd. —  iV-[2- 
Nitro-4-acctylphenyl]-N'-athyl-N'-nitrohamstoff, Cu H 120 6N4. Aus 4g  IV u. 25 ccm K N 03 
(D. 1,45) bei 0°, dann 2 Stdn. bei Raumtomp. Aus Lg., F. 91°. —  N-[2,6-Dinitro-
4-acetylphenyl]-N'-athyl-N'-nitrohamstoff. Mit absol. H N 03. Aus Chlf., F. 120° (Zers.), 
unbestandig. — Aus diosen Jsitroharnstoffen kann der nichtaromat. Teil leicht entfernt 
werden. Mit CH3OH u. A. entstehen die obigen nitrierten Carbamidsaureester, dureh 
Kochen mit wss. Aceton die nachst. besehriebenen Aminę. Der letztere Nitrohamstoff 
liefert dureh 1-std. Kochen mit Anilin in troekenem Bzl. N-[2,6-Dinitro-4-acetylphenyl]- 
N'-phenylhamstoff, C15H I2Ol5N 4, F . 191°. —  3-Nitro-4-aminoacetophenon, CeHs0 3N2- 
Dureh kurzes Erhitzen der 2-Nitro-4-acetylphenylearbamidsaureester m it konz. H2S 04 
auf 100° oder besser dureh 1-std. Kochen des 3-Nitro-II mit 6-n. HCl. Aus A. tiefgelbe 
Blattchen, F. 153°. Vgl. Ma y e r  (1. e.). — 3,5-Dinitro-4-aminoacetopkrinon, C8H70 5N 3. 
Aus den 2,6-Dinitro-4-acetylphenylcarbamidsaureestem mit konz. H 2S 0 4 bei 100° 
(15 Min.); auf Eis gieBen. Aus A. hellbraune Nadeln, F. 176°. —  N-Acetylderw., 
C10H9O,;Nj. Mit sd. Acetanhydrid +  Spur H2S 0 4. Aus A. farblos, F. 222°.

Darst. von 3-Brom-II u. 3-Brom-I-hydrochlorid vgl. R a if o r d  u . D a v is  (C. 1928.
I. 1416). — 4-Acetamino-io-bromacetophenon, C10H X0O2NBr. Aus II mit 1 Mol. Br in 
Eg. bei 100°. Aus A. weiB, F . 192— 193° (Zers.). Schon yon JACOBS u . H e i d e l -  
BERGER (J . biol. Chemistry 21 [1915]. 459) aus Acetanilid, Bromacetylchlorid u. 
AICI3 dargestellt. — p-[Bro>nacelamino]-acetoph,enon, Ci0H 10O2NBr. 1 g  I  in 10 ccm 
Eg.-gesatt. Na-Acetatlsg. (1: 1) 16sen, 1,75 g Bromacetylchlorid bei ca. 0° eintropfen. 
Aus 50%ig- Essigsaure gclbUchweiB, F. 157°. Reizt die Schleimhautc der Atmungs- 
wege. — 3 -Brom-4-acetamino-5-nitroacelophcnon, Cj0H9O4N 2Br. 1,75 g 3-Brom-II bei 
—15 bis — 10° in 10 ccm absol. H N 0 3 eintragen, in 40 ccm eisgekuhltes CC14 gieBen, 
40 ccm Eiswasser eintropfen usw. Aus A. farblos, F. 203°. — 3-Brom-4-amino-5-nitro- 
acetophenon, C8H70 3N 2Br. Aus yorigem mit konz. H2S 0 4 oder in A. mit 6-n. HCl, 
ferner aus 3-Nitro-I in Eg. mit Br (iiber Naeht). Aus A. kanariengelb, F . 181°. —  
D i a z o r e a k t i o n e n .  0,5 g 3-Nitro-I in 10 ccm konz. H2S 0 4 gel., unter Eis- 
kiihlung 25 ccm W. zugefugt, 10 ccm 10%ig. N aN 02-Lsg. eingetropft, mit A. verd.
u. gekocht. Beim Erkalten m-Nilroacetophenon, F . 80°. — Ans 3-Brom-I-hydrochlorid 
ebenso m-Bromacetophenon, F. 7— 8°; dureh Oxydation desselben mit sd. NaOBr-Lsg. 
m-Brombenzoesaure, F. 155,5°. —  Die Konst. des 3,5-Dinitro-I wurde erstens dureh 
Oxydation mit K2Cr20 7-H2S 0 4 zur 3,5-Dinitro-4-aminobenzoesdure (Chrysanissaure) be
wiesen. Die Diazotierung desselben gelang nur nach dem WlTTsehen Verf. (vgl.



1 0 0 2  D j. P r a p a r a t iy e  o r g a n isc h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1 9 3 6 . I .

E l io n , C. 1 9 2 3 .1 .1021); Oxydation desRoliprod. mit KMnO, ergab 3,5-Dinitro-4-oxy- 
benzoesaure, F . (bloo) 243°; ygl. E l io n . — 3-Brom-5-nitro-I lieferte, ebenso diazotiert, 
3,5-Dinitrobrombenzol, F. 73°. Demnach wird nicht nur das N H 2 eliminiert, sondern 
aueh das Acetyl durch N 0 2 yerdrangt, in v611iger tJbereinstimmung mit den Befunden 
von E l io n . (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 813—27. 15/11. 1935.) L b .

Chr. W. Raadsveld, Einige Derivate des p-Aminoacetophenons. (Vgl. yorst. Ref.) 
N-[4-Acelylphenyl}-hamstoff, C9H 10O2N 2. p-Aminoacctophenon (I) durch Einleitcn 
von HCl-Gas in die 120/0ig- alkoh. Lsg. in das Hydrochlorid umwandeln, 2 Teile 
desselben in gesatt. wss. Lsg. mit 1 Teil gesatt. K-Cyanatlsg. umsetzen, aus dem kry- 
stallinen Prod. I mit A. entfernen. Aus W., F . 183°, bitter sehmeckend. Das von 
F lo r e n c e  (C. 1933. II. 2123) beschriebene Prod. (F. 148°) war wohl unrein. — 
N-[4-Acetylphenyl]-N'-phenylhamstoff, C^HuO.N,. Aus I u. Plienylisocyanat in sd. 
Bzl. (2 Stdn.). Aus A., F . 195°. — Ń-[4-AcelylpJienyl]-N'-a.-naphthylJiamsloff, C19H16 
0 2N 2. Mit a-Naphthylisocyanat in sd. A. F. 209°. —  Mit Phenylsenfol wurde nicht 
der erwartete Thioharnstoff, sondern ein gelbes, krystallines Prod. von F. 195° (aus 
Bzl.-A.) mit 9,6% S erhalten. —  2,4-Dinitro-4'-acelyldiphcnylamin, C11H ll0 5N3. I mit
2.4-Dinitrochlorbenzol u. Na-Acetat in A. 1% Stde. kochen, Nd. mit W. wasebeń. 
A us Eg., F. 192°. Vgl. G iua u . A n g e l e t t i  (C. 1921. III. 1273). — 2,4,6-Trinilro- 
4'-acelyldiphenylamin, C1(H 10O;N ,. Ebnso mit Pikrylchlorid (2—3 Stdn.). Aus A. 
hellgoldgelbe Krystalle, F. 162°. Vgl. WEDEKIND (Ber. dtseli. chem. Ges. 33 [1900]. 
432). —  [2,4-DiJiiironaph(hyl-(l)\-[4'-acełylphenyl]-amin, C18H 130 6N3. Mit 1-Chlor-
2.4-dinitronaphthalin. Aus Aceton roto Krystalle, F. 162°. —  Durch Erhitzen von I 
mit Harnstoff auf 200— 215° wurde nicht 4,4'-Diacetyldiphcnylharnstoff, sondern ein 
rotbraunes Prod. mit 13,3% N  erhalten. Durch Erhitzen von I mit CS2 in A. auf 100° 
entstand kein 4,4/-Diacetyldiphenylthioharnstoff, sondom ein gelbes Prod. von F. 230 
bis 235°. —  Die folgenden Ketazine wurden nach dem Vcrf. von B r u in in g  (C. 1923-
I. 319) dargestollt, d. h. durch Kochen aąuiyalentor Mengen yon Keton u. N 2H,-Sulfat 
in A.-W. (2: 1 Voll.); Konz. des Ketons 1 Mol. in 293 X 75 ccm. Die Zeiten bis zur 
Erroichung des Gleichgewicbts wurden crmittelt. Das 1. u. 5. Azin konnten so nicht 
erhalten werden, wohl aber durch langcres Kochen der Ketono mit 10 Aquivalenten 
N 2H,-Sulfat in W. oder yerd. A. 3-Nitro-4-aminoacetophencmazin, C16H lc0 4N 6, F. 350°.
3-~Nitro-4-acetaminoacetophenonazi?i, C20H20O6Ne, F . 270°. 3,5-Di7iitro-4-aminoacelo- 
phenonazin, C^jHuOgNg. F. 345°. 3-Brom-4-acelaminoacd.oplienonazin, C20H 20O2N.,Br2,
F. 280°. 3-Brom-4-amino-5-nitroacetophenonazin, C^H^OjNjBrj., F. 315°. 3-Brom- 
‘l-acetamino-S-nitroacctoplienonazin, C20H lsOcNeBr2, F. > 350°. — Darst. der folgenden 
Hydrazone durch Losen des Ketons in moglichst wenig Eg., Zusatz von 1 Mol. 
Phenylhydrazin, gel. in Eg. (0,08 g pro ccm), langeres Stehen u., wenn nótig, Fallen 
m it W. 3-Niłro-4-aminoacetophenonphenylhydrazon, C14H 1402N4, braun, F . 135— 138°.
3.5-Dinilro-4-aminoacetophcnonphenylhydrazon, C14H 130 4N5, aus yerd. Aceton, F. (bloc)
245°. 3-Brom-4-amino-o-nitrowxlophenonphenylhydrazo?i, C14H1302N4B r, dunkelrot-
braun, F. 80°. — 3-Nilro-4-acetami7ioacelophenonphenylkydrazon, Ci6H 160 3N4, aus 
A„ F. 160°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 827—32. 15/11. 1935. 
Leiden, Uniy.) LlNDENBAUM.

Giovanni Semerano, Die Reduktion ton Desozybenzoin und Benzoin an der 
Quecksilbertropfkathode und darauf beziigliche Probleme. Das molare Reduktions- 
potential von Benzoin u. yon Desoxybenzoin in einer Lsg. von 50% A. die 1/!0-n- 
NH4C1 enthalt, betragt — 1,062 resp. — 1,129 V, bezogen auf die HgCl-Elektrode. Das 
Potential wird in alkal. Lsg. etwas negatiyer, in saurer Lsg. deutlich positiyer. Aus 
dem Verlauf der Polarisationskurye u. der Verschiebung des Reduktionspotcntial 
mit der Konz. der reduzierbaren Substanz u. der H ‘-Konz. schlieBt Vf., daB die Red. 
ein monovalenter Vorgang ist, da die entstehenden Stoffe die entsprechenden Pinakonc 
sind. In den untersucliten Lsgg. liegen die Stoffe ausschlieBlich in Ketonform vor. 
Durch Vergleich des mol. Reduktionspotentials yon Benzaldehyd u. Benzoin ergibt 
sich, daB bei der Benzoinkondensation das Oxydationsverm6gen der aldehyd. CO- 
Gruppo nicht wesentlich geiindert wird. Aus diesem Befund folgt die Moglichkoit 
der Konstitutionsbcst. gemischter Benzoine. Die Loslichkeit von Benzoin in W. be
tragt 1,75-10_1 mol/Liter. (Gazz. chim. ital. 65. 273— 88. April 1935. Padua, R. Uniy. 
Physikal.-chem. Inst.) Ge h r k e .

Helmuth Scheibler und Maximilian Depner, Zur Kennlnis der Verbindungen 
ttes 2weiwertigen Kohlenstoffs. X I. Ober die bei chemischen Reaktionen erfolgende KoMen- 
ozydacetalspaUun-g der Ester und Amidę der Diphenoxyessigsdure. (10. Mitt. ygl. C. 1934.
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II. 3107.) Bei der Darst. von Diphenoxyessigsaureathylesler aus Dichloressigsaurc- 
athylester war die Ausbeute schlechter ais bei der Darst. von Diphenoxyessigsaure 
aus dichloressigsaurem Na (vgl. AuWERS u. H a y m a n n , Ber. dtsch. chem. Ges. 27  
[1894]. 2795), obwohl die Umsetzung in beiden Fallen in gleicher Weise mit Na-Phenolat 
in w. alkoh. Lsg. bewirkt wurde. Anscheinend w'irkt Na-Phenolat nicht nur substi- 
tuierend auf die Cl-Atome des Dichloressigesters ein, sondern es tritt auch mit der 
Estergruppe unter Anlagerung in Rk. Das so gebildete Orthoessigsaureesterderiv. 
konnte dann sofort die Kohlenozydacetalspaltmig erleiden, wodurch die Verminderung 
der Ausbeute an Diphenoxyessigester eino Erklarung fande. —  Um diesen Spaltungs- 
vorgang aufzuklaren, woirde die Einw. von K-Plieiwlat auf den Athylester u. von Na- 
Athylat auf den Phcnylester der Diphenoxyessigsaure in Bzl. untersucht. In beiden 
Fallen entsteht Amcisensaureathylesler, aus dem Dest.-Ruckstand naeh Behandlung 
mit W. Phenol u. ameisensaures Salz. Die Umsetzung des Athylesters durfte sich naeh
I yollziehen. Aus dem neben KohlcnoxyddipTienylacetal gebildeten Orthoameisensaure- 
deriy. entstehen durch weiteren Zerfall naeh II Ameisensaureathylester u. K-Phenolat.
— Kohlenoxyddiphenylacetal lieB sich nieht isolieren, sondern nur seine Verseifungs- 
prodd.: Ameisensaure u. Phenol, entsprechend III. —  Neben diesem Spaltungsvorgang 
erfolgt bei Einw. von Na-Athylat auf den Phcnylester nocli die Rk., die bei Einw. von 
Na-Athylat auf den Diphenosyessigsaureathylester zum Diphenoxyketendiathylacetal 
fuhrte. Anscheinend findet hier zunachst Umesterung zum Athylester statt, der dann 
mit Na-Athylat unter Bldg. des betreffenden Ketenacetals reagiert. Bei Einw. von  
K-Phenolat auf den Athylester wurde dagegen nicht das Ketenacetal Teiraphenoxy- 
dlhylen erhalten; hier trat nur der SpaltungSYorgang ein. — Wesentlicli schneller er- 
folgte dio Kohlenoxydacetalspaltung in alkohol. Lsg. Dies ist der Fali bei der Darst. 
von Diphenoxyessigester aus Dichloressigsaureathylcster mit Na-Phenolat, wobei Na- 
Formiat auf Kosten der Ausbeute gebildet wird. —  Die Kohlenoxvdacetalabspaltung 
laflt sich auch durch Einw. von Didthylaminomagnesiumbromid auf Diphcnoxye$sigsaure- 
dłhylester nachweisen. Dabei wurde ein neutrales, unYerseifbares Prod., Kp.t5 85° 
erhalten, das Athoxylreste enthielt. Vielleicht liegt hier Orthoameisensaurephenyl- 
diałhylester vor, der aus Orthoanieisensaurediphenyldthylesłer, dem Anlagcrungsprod. 
von 1 Mol. A. an Kohlenoxyddiphenylacetal durch Umesterung entstanden -war. Eine 
solche Rk. setzt also die Abspaltung von A. voraus u. konnte naeh IY verlaufen sein. —  
Kohlenoxyddiphenylacetal scheint also nicht in gleicher Weiso wie Kohlenoxyddiathyl- 
acetal zu einer kettenartigen Aneinandcrreihung mehrerer Moll. unter Vermittlung 
von A. zu neigen. —  Eine erheblich lióhere Ausbeute an solchen neutralen, athoxyl- 
haltigen Ysrbb. wurde erzielt beim Erhitzen des Rk.-Prod. Yon Diathylamino- 
magnesiumbromid +  Diphenoxyessigester mit A. unter Druck auf 150°. Hierbei 
wurde auBerdem noch Phenełol erhalten, dessen Bldg. sich durch therm. Spaltung des 
Ortfwameisensaurediphenylathylesters naeh Y oder auch naeh YI erklaren laflt. — Um  
zu verhindern, daB der im Laufe der Rk. abgespaltene A. auf Kohlenoxyddiphenyl- 
acetal einwirkt, wurden an Stelle des Athylesters der Diphenoxyessigsaure athoxyl- 
freie Verbb., der Phenjdester u. das Diathylamid, mit Diathylaminomagnesiumbromid 
umgesetzt. Der Phcnylester reagiert erst in Bzl. bei 150° unter Druck; neben Phenol 
"'ird auch Ameisensaure naehgewiescn, die ursprunglieh ais Ameisensaurephenylester 
Yorgelegen haben kann. Die Plienolabspaltung wirkt hier also ebenso storend wie die 
Bldg. von A. aus dem Athylester. Bei Einw. Y on Diathylaminomagnesiumbromid 
auf Diphenoxyessigsaurediathylamid konnte nur Phenolabspaltung festgestellt werden.

(C eH sO )^  +  CaH , • OH — y  H  • C(OC„H5)2(OC2H5) 
H • C(OCBH 5)(OC2H 5)2 +  CeH 5 • OH
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V e r s u c h e .  Diphcn-oxyessigsdurephenylesler, C20H i60 4; aus Diphenoxyessigsaure 
in A. - f  Pyridin +  SOCl2 - f  Phenol bei 50°; aus A. u. Lg., F. 95°; entsteht aueh aus 
der Saure mit Plienylschwefligsaurcchlorid in Ggw. von Pyridin. —  Bei der Einw. von 
K-Phenolat au f Diphenoxyessigsdureaihylesłer in sd. Bzl. wurde im Rk.-Prod. die 
Ameisensaure bestimmt u. A. u. Phenol nachgewiesen. Bei Wiederholung des Vers. 
in alkohol. Lsg. wurden im Rk.-Prod. 91,9% des Ausgangsmaterials teils in Porm von 
Ameisensaure, teils ais Diphcnoxyessigsaure wiedergefunden u. aueh A. u. Phenol 
nachgewiesen (vgl. aueh den theoret. Teil). — Bei der Einw. von Na-Athylat auf Di- 
phenoxyessiqsaurephenylester in sd. Bzl. wurde A. nachgewiesen u. dio gebildete Ameisen
saure bestimmt (3,36% der angewandten Menge des Diphenoxyessigsaurephenylesters). 
Bei dem entstandenen athoxvlhaltigen Prod. handelt es sich wahrscheinlich um ein 
Gemisch von Diphe_noxycssigsiiurdithylester u. Diphenoxykctendiathylacetal. — Bei der 
Einw. i'on Diathylaminoniagnesiumbromid auf Diphenozyessigsdureathylesler in A. ent
steht nach Eindampfen unter Zusatz von Bzl. unter vermindertem Druck das Prod. 
vom Ivp.16 85° (s. o.). — Gibt bei Dcst. bei 200° u. 0,5 mm u. Einw. von alkoh.-wss. 
KOH Diathylamin u. Diphenoxyessigsaure. Diese Fraktion enthielt wahrscheinlich 
Diphenozyessigsaurediathylamid. — Eine erhaltene Fraktion vom Kp.0l8 125° enthielt 
Athoxylgruppen. — Das Anlagerungsprod. von Diathylaminomagnesiumbromid an 
den Ester gibt mit A. im Rohr boi 150° u. a. Phenelol u. Phenol. — Bei der Einw. von 
Diathylaminomagnesiumbromid in A. auf Diphenoxyessigsdurephenylester in Bzl. ent
steht nach Dest. des A.-Auszuges das Rk.-Prod. Phenol u. eine Fraktion (167— 169°/
0,8 mm), die N  enthielt u. mit Alkali Diathylamin abspaltete. Bei Wiederholung des 
Vers. im Rohr bei 150° wurde bei der Dcst. in der Phenol enthaltcnden Fraktion Ameisen
saure nachgewiesen. — Diphenoxyessigsduredidlhylamid, CI8H 210 3N, aus Diphenoxy- 
cssigsaurediathylester -f  Diathylamin u. A. im Rohr bei 100° oder ohne A. bei 150°; 
Krystalle, aus Chlf. +  A-, u. aus A., F. 137°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 8 . 2136— 43. 
6/11. 1935. Berlin, Teehn. Hochsch.) B u s c h .

H elm uth Scheibler und M axim ilian Depner, Zur Iienntnis der Verbindungen des 
zweiwertigen Kohlenstoffs. X II. t)ber die durch thermischen Zerfall bewirkłe Kohlenozyd- 
acelalspaltung der Diphenoxyessigsdure und ihrer Dcrirate. (11. Mitt. vgl. vorst. Ref.) 
Diphenox\jessigsaure ist nicht destillierbar; bei 120° beginnt Gasentw., die bei 150° 
sehr lebhaft wird; unter den Spaltprodd. iiberwiegen Phenol u. C02; auBerdcm werden 
noch CO, W., Ameisensaurephenylesler, Kohlensaurediphenylester u. ein hochsd. Prod. 
erhaltcn, bei dem es sich wahrscheinlich um Diphenozymaleinsdureanhydrid, C16HI0O5, 
handelt, das nach I entstanden sein kann; letzteres dest. bei 160— 180°/15 mm; 
Krystalle, aus Lg., Chlf. u. PAe., F. 153°; reagiert sehr stark ungesatt. gegen soda- 
alkal. Permanganatlsg., addiert Br; reagiert stark sauer u. bildet ein in W. unl. Ag-Salz.
—  Die Kohlenoxydacetalspaltung II spielt bei der therm. Zers. der Diphenoxyessig- 
siiure nur eine unbedeutende Rolle, da man neben CO nur den erhaltenen Ameisen- 
saurephenylestcr auf diese Spaltung zuruckfiihren kann. — Diphenoxyacclylchlorid 
spaltet bei 170— 180° (vgl. SCHNEIDER, Diss. Zurich 1916 u. die nachst. Mitt.) CO 
ab u. geht bei der Dest. in Diphenoxychłormeihan iiber; dabei entstehen wahrscheinlich 
zunachst Kohlenoxyddiphenylacełal u. FormylcMorid. Da letzteres sofort unter Bldg. 
von CO u. HC1 zerfallt, so lagert sich dieser an das Kohlenoxyddiphenylacetal an, 
entsprechcnd III. —  Bei dem Vers., das A zid der Diphenoxyessigsdure durch Umsetzung 
von Diphenoxyacelylchlorid in PAe. mit aktiyiertem Na-Azid in Bzl. im C 02-Strom 
bei 80° herzustcllen, trat zwar Abspaltung von NaCl ein, doch nahm die Rk. nicht den 
erwarteten Verlauf; nach V entstand Diphenylketen u. Slicksloffwassersloffsdure N3H. 
Aus dem Rk.-Gemisch wurde Diphenoxyessigsaurephenylester isoliert, der durch Einw. 
von Phenol auf Diphenoxnketen entstanden sein wird. Die Phenolbldc. erklart sich

C H O C—CO
I  2 (C6H50)aCH*C00H — >  c y o ; « _ c o > 0  +  2 C8H5-OH +  H ,0

TT (C8HsO),CH• COOH (C6H50 )JCn +  CO +  H aO,
11 (CeH60)tCn +  HsO — >- (C8H50)2CH(0H) — >  H-CO.OC6H5 - f  C6H5-0II 

TTT (C6H50)SCH-C0-C1 —^  (CeH,0)2Cn - f  H-CO-Cl (— >- CO +  HC1),
11A (C8H;,0)1C!I 4 -  HC1 — ->- (C6HsO)aCH• Cl

IT  (C,H50)4C H .C 0 -0 .C 0 -C H 3 — (C6H50) , C:C0 +  HOOC-CH,
T  (C6H50)aC H -C 0-C l +  N3Na y  (C6H50),C :C 0 +  NaCl +  N ,H  

T I  (C8H50),CH • CO • O • C(C4H5)3 — >• CO, +  HC(C8H6)3 +  Cn(OCeHj),
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durch Verseifung eines Teiles der Diplienoxygruppen imter Einw. von Feuchtigkeits- 
spuren in Ggw. von N 3H. —  Die Bldg. von Diphenoxyessigsaureplienylester, F. 94°, 
wurde gleichfalls bei Einw. von A g,0  auf die Lsg. von Diphenoxyacetylchlorid in Bzl. 
beobachtet. Auch hier muB durch Verseifung Phcnol entstanden sein, das mit Diphen- 
osyketon oder mit unverbrauchtem Saurechlorid in Rk. getreten war.

V e r s u c h e .  (Vgl. auch den theoret. Teil.) Diphenoxyacdylchlorid, aus Diphen- 
osyessigsaure in Bzl. +  SOCl2 bei Siedetemp.; hellgelbes 01; braunt sich, wenn das 
Ausgangsmaterial nieht rein u. trocken war, wird rotlich braun u. enthalt dann schon 
Diphenoxychlonncihan. — Das Diphenosyacetylchlorid wird in A. durch Stehcn an 
der Luft verseift zur Diphejwxyessigsdure, in PAe. mit Anilin in Diphc7ioxyacetanilid, 
C20H17O3N, ubergefiihrt; aus Lg. u. A., F. 124°. —  Essigsdurediphenoxyessigsdure- 
anhydrid, C10Hj,,O5, aus Diphenoxyacetylchlorid +  Ag-Acetat oder aus diphenoxy- 
essigsaurem Ag +  Acetylchlorid; gibt mit Anilin Diphenoxyacetanilid; das urspriing- 
liche Prod. wird an feuchter Luft schnell zu Diphenoxyessigsa,ure u. Essigsaure ver- 
seift. Das Anhydrid spaltet bereits bei der Darst. in A. sehr leicht Essigsaure ab u. 
geht dabei nach IV in Diphenoxykełen, gelbes, stechend riechendes 01, iiber. Daher 
gab die ath. Lsg. mit Anilin nur das Anilid der Diphenoxyessigsaure u. kein Acetanilid; 
freio Essigsaure lieB sich dagegen aus dem Rk.-Gemiscli abdestillieren. — Diphen- 
oxyacetylchlorid gibt in A. in Ggw. von Pyridin mit Benzalanilin bei Siedetemp. das 
Diphcnoxyacetanilid, aus A., F. 120°. Das erwartete /3-Lactam der oc,a-Diphenoxy- 
^phenyl-0-anilidopropionsaure, das aus Diphenosyketen u. Benzalanilin hatte ent- 
stehen konnen, wurde hierbei nieht erhalten. — Eine Abspaltung von HC1 laBt sich 
jedoch durch Einw. von p-Oxyazóbenzol auf Diphenoxyacetylchlorid in A. erreichen. 
Die urspriinglich gebildete Molekiilyerb. war unbestandig u. zerfiel sofort unter Bldg. 
der bekaimten Anlagerungsverb. von HCl an p-Oxyazobenzól, C12H n ON,Cl, aus Essig- 
saurcathylester, F. 169°; gibt beim Erhitzen mit Bzl. HCl ab unter Bldg. von p-Oxy- 
azobenzol. Im Riickstand der Anlagerungsverb. war offenbar Diphenoxyketen ent- 
haltcn; denn an feuchter Luft krystallisierte allmahlich Diphenoxycssigsaure aus. —  
Biphcnqxyessigsduretriphenyhnelhyiester, C33H;0O4, aus diplienosyessigsaurem Ag in 
absol. A. +  Triphenylchlormethan bei 15— 20°; Krystalle, aus A. u. PAe., F . 112°. 
Zers. sich beim Erhitzen im Hochvakuum erst bei 160°. Ais Spaltprodd. wurden 
(vgl. VI) C02, Triphenylmethan u. Phenol nachgewiesen. Bei der hohen Rk.-Temp. 
erleidet Kolilenoxyddiphtnylacelal vollstandige Zers. unter Verkohlung. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 68. 2144— 51. 6/11. 1935. Berlin, Techn. Hochsch.) ~ B u s c h .

H elm uth Scheibler und M axim ilian Depner, Zur Kennłnis der Vcrbindungen 
des zweiwerligen Kohlenstoffs. X III. t)bcr DiphcnozycMormeihan (Formylchloriddiphenyl- 
accłal) und seine Umwandlung in Tełraphenoxydthylen (Dikohlenozytetraphenylacetal). 
(12. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Das Diphenoxychlormethan, das man ais das Diphenyl- 
acełal des Formylchlorids auffassen kann, besitzt ein sehr reaktionsfahiges Cl-Atom. 
Durch Luftfeuchtigkcit wird es nach I zers. zu Aimisensaureplimylesler, Phenol u. 
HCl; ersterer wird leicht weiter verseift zu Phenol u. Ameisensaure. Das so entstandene 
Phenol reagiert mit uiwcrseiftem Diphenoxychlormethan nach II unter Bldg. des 
recht bestandigen Orthoameisensauretriphenylesters. —  Bei dem yergeblichen Vers. 
von S c h n e id e r  (Diss. Ziirich 1916), aus Diphenoxychlormethan mit Tertiarbasen 
HCl abzuspalten, um so zum Kohlenoxyddiphenylacetal zu gelangen, entstanden nieht 
niiher untersuchte Anlagerungsprodd., die den Keteniumverbb. nahestehen diirften. 
Dio Abspaltung von HCl aus Diphenoxychlormethan laBt sich jedoch nach III u. IV 
bewirken. Das bei der Einw. von Triphenylm-ethylnatrium nach III zunachst ent
standene Triphenylacetaldehyddiphenylacetal zerfallt sofort im Sinne der Gleichung IV, 
u. das so neben Triphenylmethan gebildete monomere Kohlcnoxyddiphcnylacelal, das 
unter den Rk.-Bedingungen nieht bestandig ist, geht in die dimere Verb., das Di- 
kohlmoxydtctraphenylacctal (Diphenoxykdendiphenylacełal oder Tetraphenozydthyleri) 
(C6H50 )2C : C(OC„H5)2 iiber. In Ubereinstimmung mit dieser Formulierung wird bei 
Verseifung mit 30°/oig. HBr in Eg. im Rohr bei 100° DiphenoxyessigsaurcphenyUster 
gebildet.

I  (C6H50)„CH-C1 H-CO-OC0H3 +  C,;HS■ OH +  HCl
II (C6H50);CH • Cl +  CfiH . • OH — >- (CeH30 )3CH +  HCl

III (CBH5)3C-Na +  C1-CH(C6H50 ), — >  (C6H 5)3C-CH(OC„H5)2 +  NaCl
IV (C6H5)3C-CH(OC6H5)2 — >  HC(C0H5)3 +  Cii(OC6H 5)2

V e r s u c h e .  Diphenoxychlormethan, C„HU0 2C1, aus Diphenoxyacetylchlorid 
bei 180°; Kp.0ł7 130— 132°. —  Tetraphenozyathylen, O26H 20O4, aus Diphenoxychlor-
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methan +  Triphenylmethylnatrium im N-Strom in A.; aus Chlf. -f- PAc., F. 168°; 
entfarbt sodaalkal. alkoh. Permanganatlsg.; addiort Br in Chlf. —  Nebcn dem Tetra- 
plienoxyathylen wurde unrcines Triphenylmethylperozyd u. Triphenylmelłian erhalten. — 
Tetraplienoxyathylen gibt mit Br in Chlf. nur Tribromphenol. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 8 . 
2151— 53. 6/11. 1935. Berlin, Techn. Hochsch.) B u s c h .

Helmuth Scheibler und Maximilian Depner, t)ber Diplienylkciendiphenylacetal 
und [Diphenylvinyl]-plienylather. (XIX. Mitt. iiber Esterenolate und Keienacciale.) 
(18. vgl. C. 1934. II. 2669.) In analoger Weise wie Diphenylchloraccialdehyddialhyl- 
acetal konnte das Diphenylacetal aus dem entsprechenden Carbinol, dem Rk.-Prod. 
von Diphenoxyessigsaureathylester mit C6H5MgBr, gewonnen werden. Wahrend 
ersteres mit C6H5MgBr unter gleichzeitiger Bldg. von Chlorbenzol nach I eine Organo- 
magnesiunwerb. liefert, die die Kolilenoxydacetalspaltung erleidet, gibt Diphenyl- 
chloracetaldehyddiphenylucetal mit C6H-MgBr einon Enolather, namlich den a,tx-Di- 
phenylvinylphenyldthe,r (vgl. II). Die gleiche, unter Abspaltung einer Phenoxygruppe 
erfolgende Rk. tritt auch bei Behandlung von Diphenoxycliloracetaldehyddiphenyl- 
acetal mit Zn in Ggw. von Pyridin u. Eg. ein. Es erfolgt hier also nicht die ursprunglich 
beabsichtigte Rk.: Ersatz des Halogenatoms durch H.
I (C2H50)jCH • C(C6H6)a• Cl +  C„H5-MgBr —> C 0H5-C1 +  (C2H50 )2CH-C(C6H5)2-MgBr, 

(C2H50 )2CH ■ C(C6H5)2 • MgBr — y  Cn(OC2H5)2 +  H-C(CcH5)2-MgBr
II (C6H50 )2CH-C(C6H5)2-CI +  C0H5 • MgBr —->- C„H5 • Cl +  (C0H5O)2CH-C(C6H5)2-MgBr, 

(C|,H30 )2CH-C(C|jH!;)2-MgBr — C„Hr>0  • CH: C(CeH5)2 +  C0H5O-MgBr
Y e r s u c h e .  Diphenylozyacetaldehyddiphenylacetal, C20H22O3, aus Diphenoxy- 

essigsaureathylester +  CeHsMgBr; aus A. +  PAe., F. 103°. — Gibt in A. mit Pyridin u. 
SOC1, bei Siedetemp. DiphenylclihraceUildehyddipJienylacetal, C2,.H2I0 2C1 =  (C0H5O)2CH- 
C(C„H5)2-C1; gelbes, viscoses 01; erstarrt glasig; spaltet iiber 100° HC1 ab; ist nicht 
destillierbar. —  Gibt in Bzl. - f  Chinolin bei 160° Diphenylkelendiphenylacełal, C26H 20O2 =  
(C6H50 )2C: C(C6Hs)2; das gleiche Ketenacetal entsteht auch aus Diphenyloxyacet- 
aldehyddiphenylacetal mit P 20 6 in Ggw. von (C2H5)3N in Bzl. im Rohr bei 150° oder 
in sd. Bzl. in Ggw. von Pyridin u. P20 5; aus A., F. 112°; reduziert stark sodaalkal. 
Permanganatlsg. u. addiert energ. Br; Kp.0i5 185° (unzers.). Die Abspaltung von 
HC1 lieB sich auch durch Schwermetallsalze (Ag2C03, AgCN, HgCN) erzielen. — Di- 
phenylketendiphenylacetal laBt sich zu Diphenylessigsaure bzw. zu dereń Estern ver- 
seifen, u. zwar erhalt man mit alkoh. HC1 bei 15-—20° in einer Druckflasche den Athyl- 
esłer, C16H ,60 2; aus PAe., F. 58°; Kp.0,5 120° (unzers.). —  Einw. von HBr in Eg. auf 
das Ketenacetal ergab den Diphenylessigsaurephenylester, C20Hi„O2; Kp.0j5 136°; aus 
Lg., F. 65°. —- Einw. von Br in CC14 ergab denselben Phenylester neben Tribrom
phenol. — a,tx-Diphenylmnylphenylather, C20H16O =  C„H50  ■ CH: C(C6H5)2, aus Di- 
phenylchloracetaldehyddiphenylacetal mit C6H5MgBr oder mit Zn in Ggw. von Pyridin 
u. Eg.; Kp.0t5 165°; Krystalle, aus CH3OH, F. 60°; reagiert stark mit Pernmnganat; 
addiert energ. Br; wird” durch sd. H 2S 0 4 oder alkoh. KOH nicht angegriffen. (Ber. 
dtsch. chcm. Ges. 6 8 . 2154— 57. 6/11. 1935. Berlin, Techn. Hochsch.) B u sc h .

F. Adickes und M. Meister, Esterkondensalion und Kełenacetale. (Vgl. C. 1932-
I . 3165.) Bei der Nacharbeitung der Vorschriften von SCHEIBLER zur Herst. des pri- 
maren Rk.-Prod. I  konnte das Ketendiathylaceial so wenig wie von WlEGREBE (Diss. 
Techn. Hochschule Braunschweig 1931) u. von S n e l l  u. Mc E l v a in  (C. 1933. I- 
3069) erhalten werden. Das nach der Vorschrift hergestellte Destillat bestand aus 
Alkohol, dessen Ketenacetalrk. (Ungesattigtheit gegen sodaalkal. KM n04-Lsg.) je 
nach Sorgfalt der Dest. yerschieden stark war, da sie von kleinen Mengen Acetessig- 
ester herriihrte; ein Befund, der sich befriedigend aus der Vorschrift von SCHEIBLER 
erklaren laBt. Ein Ketendiathylacetal hatte, ais eine neben dem Alkohol mit dem- 
selben Kp. entstehende Substanz, zweifellos durch Yerseifung u. W.-Anlagerung in 
Essigsaure iibcrgefuhrt u. so charakterisiert werden miissen. Auch das Kohlenoxyd- 
didlhylacetal hatte, ehe es sich ais Irrtum erwies, zufallig gerade den Kp. des Athyl- 
alkohols. —  Auch die anderen 5 aus „primaren Rk.-Prodd.“ hergestellten substitu- 
ierten Kełenacetale (vgl. SCHEIBLER, C. 1927. II. 2595) diirften sich bei einer Nach- 
priifung ais Irrtum erweisen. Die angegebenen Mol.-Refrr. sind nahezu dieselben 
wie die der betreffenden Alkohole. —  Die Behandlung von nach ScHEIBLERs Vor- 
schrift ohne Erhitzen hergestelltem „primaren Rk.-Prod.“ mit C 02 in A. gab keinen 
Anhaltspunkt fur das Vorhandensein einer Yerb. der CLAISENsehen Formel II nebeń 
Na-Athylat u. Natracetessigester. —  Auch die von SCHEIBLER immer wieder be- 
liauptete Anwesenheit einer Essigester-Alkoholatverb. CH3 ■ C(ONa) (OC2H5)2 erwies
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sieh ais unzutreffend, da kein Essigester entstand, der durch C 02 hatte aus ihr in Frei- 
heit gesetzt werden mussen. —  Bei der Kondensation des Essigcsters ist also das „pri- 
mare Rk.-Prod.“ in der Hauptsache ein Gemisch von Na-Athylat u. Natracetessig- 
ester. Es enthiilt keine Verb. der Zus. Natracetessigester -f- Alkohol u. obensowenig 
ein Additionsprod. von Essigester u. Na-Alkoholat. Auch in dem von SCHEIBLER 
u. F r ie s e  beschriebenen „primaren Rk.-Prod.“ bei der CLAISENsehen Zimts&ure- 
synthese (C. 1926. I. 910) ist nach Verss. dies Additionsprod. aus Essigester u. Na- 
Athylat nicht vorlianden. — Verss., O-Benzoylpluznylketenacetal u. 0-Carbdthoxylphenyl- 
ketenacetal auf dcm von ScHEIBLER angegebenen Weg aus Kaliumphenylessigester u. 
C0H5COC1 bzw. Chlorkohlensaureester herzustellen, schlugen fehl; ersterca erwies sieli 
ais IV. Das o-Carbathoxylphenylketenacetal sollte die fiir die Existenz der nach 
Cl a ise n  formulierten Zwisclienverb. notwendige Eig. der Na-Alkoholataddition haben. 
Auch hier tritt aber keine Substitution am O ein, sondern die Rk. zwischen K-Phenyl- 
essigester u. Chlorkohlensaureester fiihrt zum Phenylmalonsaureester u. dann zum Teil 
weiter zum Phenylnietfiantricarbonsaureesler. Was ScHEIBLER ais 0-Carbdthoxyl- 
phenylketenaeetal beschreibt, ist reiner Phenylmalonsaureester. Dieser Ester entfarbt 
sodaalkal. Permanganatlsg., die deshalb hier so wenig wie auch sonst ein genugendes 
Identifikationsreagens fiir Kelenacetale sein kann. Die von ScHEIBLER ais C-Sub- 
stitutionsprod., also ais Phenylmalonester angesprochene Fraktion enthalt diesen im 
Gemisch mit Plienylinethantricarbonsaureester. Die Ergebnisso der Verseifungs- 
verss. von ScHEIBLER erklaren sieh durch Abspaltung von CarbathoxyIgruppen mit 
Alkalialkoholaten ais KoMensaurediathylesler. — Wenn also auch eine Substitution 
am O der Esterenolate entgegen ScHEIBLERs Meinung nicht gelungen ist, so ist doch 
an der Existenz der Esterenolate nicht zu zweifeln u. dieser Gewinn der ScHEIBLER- 
schen Arbeiten ist gesicliert, auch wenn diese Verbb. nicht so glatt praparativ her
zustellen sind, wie ScHEIBLERs Mitteilungcn das zuerst glauben machten (vgl. A r n d t , 
C. 1933. I. 1269 u. S c h l e n k , C. 1931. II. 1415). Bei den Esterkondensationen u. 
analogen Rkk. ist also zwischen den Esterenolaten u. den Enolaten der Rk.-Prodd. 
keine Zwischenstufe der Rk. bekannt; es gibt weder ein chem. definiertes „primares 
Rk.-Prod.“, nach dessen Spaltung in Ketendiathylacetal u. Sauresalz.

V e r s u c h e .  I. Uber das „primare Rh.-Prod."' bei der Acetessigestersynthese 
u. b e i der C L A IS E N se h e n  Zimtsauresynthese vgl. die Einleitung. — II. Das „Kete.n- 
diathylacelal“. Der neben Alkohol erhaltene Aeetessigester (vgl. die Einleitung), der 
die „Ketenacetal“eigg. verursacht, stammt aus dem Natracetessigester des „primaren 
Rk.-Prod.“ — III. a.,f]-Diphenyl-(}-benzoyloxyacryUaureathylester, C24H 20O,, (IV), das 
vermeintliche O-Benzoylphenylketenacetal (im folgenden kurz ais „Acetal11 bezeiehnet); 
die Analysen des nach S c H E IB L E R  hergestellten Korpers zeigten die Zus. von IV; 
F. 103°; beim Erhitzen etwas iiber den F. tritt eine Umwandlung in eine bei 112° 
schin., wohl polymorphe Form ein; beim Misch-F. beider Formen wurde offenbar wegen 
schnellcr Umwandlung nach Erweichung bei 100° F. 112° beobachtet. — Wird durch 
alkoh. KOH in 2 Mol. Benzoesaure u. 1 Mol. Phenylessigsaure, mit etwas konz. H2S 0 4 
+  W. in sd. Eg. oder konz. H2S 0 4 von 0° allein in 1 Mol. Benzoesaure u. 1 Mol. a -Phenyl- 
z-benzoylessigsdureester, mit Phenylhydrazin bei 100° ohne Losungsm. in 1 Mol. Benzoyl- 
phenylhydrazin u. o f f e n b a r  ein l,3,4-Triphenylpyrazolon-5, C21H i6ON2 (V) gespalten; 
aus A., F. 204—205°. Aus Benzoylphenylessigester wurde in gleieher Weise das von  
W i s l i c e n u s  (C . 1924. I. 1797) auch so hergestellte bekannte 1,3,4-Triphenylpyr- 
azolon-5 vom F. 193— 1940 crhalten, d a s  von S c H L E IB E R  falschlich ais Benzoylphenyl- 
essigsciurephenylhydrazid beschrieben wurde; beim Umkrystallisieren aus A. stieg der 
F: auf 216°, Miseh-F. mit obigem vom F. 204— 205° war 193— 194°, so daB dieser zu- 
nachst aus Benzoylphenylessigester erhaltene Korper ein Gemisch der beiden Iso- 
meren zu sein scheint. —  Das Acetal gibt mit 4 Mol. Anilin bei 195° ein Gemisch von

CHs:C-0C.H.

I

I
II o

CHs* C(OCiHt)'ONa
I

IV C ,H ,-C (:0)-0 C .H ,

C .H S-C : C-COOCiHs

O OHI
C

VI
N
V
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offenbar Benzanilid u. Phcnylbenzoylessigsdureanilid. ■—• Das Acetal gibt in A. bei 
der Hydrierung mit Pt-Katalysator naeh A d a m s  den u.,(l-Diphenyl-{l-benzoyloxy- 
propionsdureesler, C21H ,20 .,; Nadeln, aus A., F. 170°; der durch Schmelzen umgelagerte 
Acrylsaureester vom F. 112° ergab dasselbe Hydricrungsprod. Gibt bei der Spaltung 
m it alkoh. KOH Benzoesaure u. Phenylzimtsdure. — Die Hydrierung der Verb. IV 
mit amalgamiertem Al in feuehtem A. fiihrt zu dcmsclben Korper. — Synthesen u. 
Eigg. der Formen von IV: Ester vom F. 103°, aus Phenylbenzoylessigester unter A. +  
lv-Pulver in der Kalte, dann auf dem W.-Bade oder durch NaNH , bei Siedetemp. u. 
Versetzen des so gebildeten Enolats mit C„H5COCl in A. Der Ester vom F. 105°, die 
dritte, offenbar stereoisomere Form, wurde aus Phenylbenzoylessigester in Chlf. mit 
C8H 5C0C1 u . Pyridin erhalten. Der Korper vom F. 105° ergab mit den Isomeren vom 
F. 103° u. 112° F.-Depression; der Vers., ihn bei 180° in dio anderen Formen um- 
zulagern, miBlang. — Diese dritte Form laBt sich durch mit P t aktivierten H  nicht, 
mit Al in feuehtem A. nur schleeht hydrieren. —  Die hydrolyt. Spaltung des Esters 
vom F. 106° in Eg. mit otwas konz. H 2S 0 4 u. W. gelang nicht; durch konz. H ,S 0 4 
von 0° wurde Spaltung in 1 Mol. Phenylbenzoylessigester u. 1 Mol. Benzoesaure er- 
zielt. — Auf einem nicht weiter verfolgten Weg der Synthese des Acetals wurdo analog 
dem Methylester (vgl. Mu l l e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 26 [1893]. 662) der 
brom-arf-diphenylpropionsiiureathylester, C17H 1(,0 2Br2, erhalten; Krystallpulver aus A., 
F. 81— 82°. — tt.,f)-Diphenyl-l3-benzoyloxypropionsaureathyle$ter, C24H 220 4 (Hydrierungs- 
prod. des Aeetals); aus a,^-Diphenyl-^-oxypropionsaureester in Chlf. +  2 Mol. Pyridin 
+  2 Mol. C„H5C0C1 bei Siedetemp.; aus A., F. 169— 170°; ident. mit dcm Hydrierungs- 
prod. des Ketenaeetals. — a,P-piphenyl-f}-benzoyloxyacrylsdurcester, aus Phenylessig- 
ester mit K-Pulver in absol. A. +  C6H 5COCl; in den Mutterlaugen ist noch etwas 
Ester neben Phenylbenzoylessigester, Benzoesaure, Benzoesaureester u. Phenylessig- 
saureester enthalten. —  a.-Phenyl-a.-benzoylessigester, Bldg. durch Entbenzoylierung 
aus a,/?-Diphenyl-/5-benzoyloxyacrylsaureester m it konz. H 2S 0 4 unter Eiskuhlung. — 
Durch Erhitzen hat ScHEIBLER aus seinem „Ketenaeetal“ , also aus IV ein Brenz- 
prod. erhalten, dem er die Formel eines Enol-a-phenyl-fS-benzyl-0-be>izoyl-fS-oxypropion- 
saurelactcms gab. Es erwies sich ais dio der Dehydracetsaure entsprechende Verb. 
4-D ioxo-2 ,3 ,5 -tr iph en yl-5-ben zoyl-l,4 -pyran -5 ,6-d ih ydrid , C30H20O4 (VI); F. 200 
bis 201°. Bei sofortiger Anwendung des Vakuums destillierte der Ester zum gróflten 
Teil unzers. bei 250— 270° ais gelbes 01, aus dem das durch Umlagerung entstandene 
Isomere vom F. 112° durch wiederholtes Umkrystallisieren aus A. gewonnen wurde.
—  Dasselbe Pyran erhalt man ebensogut durch dieselbe Behandlung, die ja auch der 
Dehydracetsauregewinnung naeh A r n d t  (C. 1924. II. 2020) im wesentlichen ent- 
sprieht, aus Benzoylphenylessigesler bei 290°, wobei A. abgespalten wird. — Das Pyran 
spaltet mit konz. H ,S 0 4 glatt den Benzoylrest ab unter Bldg. des 4,6-Dioxo-2,3,5-tri- 
phenyl-l,4-pyran-5,6-dihydrid, C23H 10O3; Nadeln, aus A., F. 236°. — Gibt bei der 
Benzoylierung mit Pyridin u. C8H5C0C1 wieder das Brenzprod. Der entbenzoyliertc 
Korper scheidet mit alkoh. KOH ein K-Salz ab. —  Die entbenzoylierte Dehydracet
saure gibt in Chlf. mit Aeetylchlorid u. Pyridin bei 15— 20° das 4,6-Dioxo-2,3,5-lri- 
phenyl-5-acetyl-l,4-pyran-5,6-dihydrid, CS5H 1S0 4; gelbliche Nadeln, aus Eg. u. A., 
F. 182°. —  4,6-Dioxy-2,3,5-triphenylpyridi)i, C23H t:0 ,N  (VII), aus den beiden be- 
schriebenen Pyranen mit konz. NH 3 im Rolir bei 160“; Nadeln, aus Ameisensaure +  
etwas W., F. 288— 289°; gibt mit FeCl3 in A. tief rotbraune Farbung; 11. in verd. Laugen; 
gibt naeh Benetzen m it wenig A. u. Losen in konz. KOH das K-Salz. —  Gibt mit 
CH3C0C1 u. Pyridin in Chlf. bei 15— 20° die 4,6-Diacdoxyverb., C27H 210 4N; Nadeln, 
aus A ., F. 143— 144°. —  Um zu dem oc,a-Dibenzoylphenylessigsaureathylester, dem 
C-Isomeren von IV zu kommen, das sich bei der Benzoylierung des Kaliumphenylessig- 
esters nicht feststellen lieB, wurde Dibenzoylphenylmethan mit NaNH2 in Bzl. uiu- 
gesetzt, das NHS mit W. vertrieben u. das tiefgelbe Na-Salz mit Chlorkohlensaure- 
ester gekocht; dabei entsteht jedoch 0-Carbalhoxylphenyldibenzoylmethanenol, C24H200 4; 
aus A., F. 139— 140°. DaB Substitution am O cingetreten ist, statt der gewiinschten 
am C, ergibt sich daraus, daB sehon mit verd. Alkali Phenyldibenzoylmethan zuriick- 
erhalten wird, wahrend J a p p  u . L a n d e r  (J . chem. Soc. London 1896. 741) die Di- 
benzoylessigsaure ais alkalibestandig beschrieben haben. — IV. Kaliumphmylessig- 
ester u. Chlorkohlensdureester. Das 0-Carbathoxyphenylketermcetal ist Phenylmalon- 
sdureester (vgl. auch die Einleitung). Die von SCHEIBLER ais charakterist. u . fiir die 
Ketenacetalkonst. bew'eisend angesehenen Spaltungsyerss. mit K-Alkoholat fuhren zu 
den g le ic h e n  Mengen d e r se lb e n  Prodd., wenn man sie mit reinem P h en y lm a lo n sa u r e -
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(/N|— |C0C,H‘ t  n
\ / k / C H B r  \  / \ ---- .O—OCHBrCHj / N — iCHBr / N  i<CH'  ̂U\/CHBr Uv™Br \/\)

ester statt des Acetals ausfuhrt. (Bor. dtsch. chcm. Ges. 6 8 . 2191— 2205. 4/12. 1935. 
Tiibingen, Univ.) BUSCH.

H. D. Porter und C. M. Suter, Einige. Bromderimte ion Inden und Indan. Dem  
Indenbromhydrin (I) kommt nach COURTOT, F a y e t  u . P a r a n t  (vgl. C. 1928. I. 1767) 
sowie nach v . B r a u n  u . W e is s b a c h  (vgl. C. 193 1 .1. 780) dio Struktur des l-Oxy-2- 
bromhydrinden zu, wahrend JACOBI (vgl. C. 1931. I. 1754) das l-Brom-2-oxyhydrinden 
anniramt. Zur Klarung der Widerspruche wird I durch W.-Entzug in 2-Brominden (U) 
iibergefiihrt u. dessen Konst. durch Verwandlung iiber die 2-Athoxyverb. in das 2-Inda- 
non gesichert. Aueh therm. Zers. von Indendibromid (III) gibt II, das JACOBI fiir
1-Brominden hielt, obwohl dieses mit anderen Eigg. von G r ig n a r d ,  B e l l e t  u . 
C o u r to t  (Ann. Chim. 4 [1915]. 28) besohrieben ist. II addiert in Eg. HBr zu Inden
dibromid u. reagiert mit Br in CC14 unter Entw. von HBr u. Bldg. von 1,2,3-Tribrom- 
inden (V), das nur ein hydrolysierbares Br enthalt u. zu Plithalsaure oxydiert werden 
kann. J a c o b is  Tribromindan scheint mit V ident. zu sein. III, m it A. gekocht, gibt 
cin Gemisch von l-Athoxy-2-bromindan (VI), II u. III; es wurde beobachtet, daB CaCl. 
dio Ausbeute an II yermehrt. Strukturbeweis fiir VI durch Oberfiihren in 1-Indanon. 
Das Br in VI ist sehr wenig rcaktionsfahig. Bromierung in sd. CC14 gibt 2,2-Dibrom-l- 
indanon (MI) u. 1,2,3-Tribromiiidan (VIII). Dic Rk. yerlauft wahrscheinlich folgender- 
maBen:

— ,c- oc,h s / N — |C=o r/ V - p = o

H -i \ / V CEBr U \ / CHBr \ A / CBr*
11 '  CH, CH, CH.

H  ^  ^  -iCHBr
JcHBr

ĆH, ' ĆH, C
H Br

Hydrolyse von I gibt trans-Indenglykol, dessen Umwandlung in 2-Indanon bekannt ist 
(vgl. Wa l t e r s , C. 1927. II. 69), da ferner durch diese Arbeit der Weg yon I u. VI 
zum 1-Indanon gezeigt wird, sind nun beide Indanone zuganglich. Die Bldg. yon 1- bzw.
2-Indanon, die eine gewisse Ahnlichkeit mit der Darst. yon Aldeliyden u. Ketonen 
aus Dibromiden hat (vgl. E v e r s ,  ROTHROCK, WOODBURN, S t a h l y  u . WHITMORE, 
C. 1933.1. 3303) ist abhangig von den Substituenten in 2. I  bildet m it grofler Leichtig- 
keit Indenoxyd u. wird deshalb ais trans-Verb. augefaBt (ygl. B a r t l e t t ,  C. 1935. I. 
3132).

V e r s u c h o .  Indenbromliydrin, C9H.Br (I), aus Rohinden u. Bromwasser, F. 126 
bis 128°. — 2-Brominden, aus I in CCI, u. P20 5. Kp .22 123—124°, aus Methanol F . 38 
bis 39°; oder aus I durch Erhitzen auf 155— 160°. — 2-Indanon, 1. aus 2-Brominden u. 
Natriumathylat, Hydrolyse mit 10%ig- H 2S 0 4 u. W .-Dampfdest. Aus PAe. F . 57—58°. 
2. aus trans-Indenglykol u. H 2S 0 4. F . 58—59°. — Inden-2-carbonsa.ure, aus II iiber 
Indenylmagnesiumbromid, F . 228—229°. — Tribrominden, C„H5Br3 (VIII), aus II u. Bl
in CC14. Waschen der Lsg. mit Natriumbisulfit u. eindampfen; 01, np25 =  1,6615, 
d2i =  2,12. —  Dibromindenol, C0H,.OBr2, durch Hydrolyse aus yorigem; 01, nn22 =  
1,6350. — Indendibromid (III), 1. aus Indenbromhydrin u. Bromwasserstoffsaure bei 
W.-Badtemp.; 01 abtrennen; Kp., 0 100—105°, nD“  =  1,6290, d“ 4 =  1,747, F . 32°.
2-Brominden ais Nebenprod. K p.ll0’ 77—100°, F . 38—39°. 2. aus II u. HBr in Eg., 
1 Tag Zimmertemp.; das 01, nn15 =  1,6285, wird mit W.-Aceton zu Indenbromhydrin 
verseift. — 2-Bromi?iden, 1. durch Erhitzen yon Indendibromid auf 200— 210°, 1 Std., 
,  Pił3 H3—115°. 2. durch Kochen von Indendibromid in trockenem Tetralin. —
l-Athoxy-2-bromindan, Cn H 13OBr (VI), Indendibromid u. absol. A. 4 Stdn. zum Sieden 
erhitzen; Pyridin zugeben, 01 abtrennen; Kp.ls 147— 148°, ICp.17 143,5— 144,5°;

=  1,5515, d254 =  1,344 . —  1-Indanon, aus yorigem u. NaNH 2 in NH3; nach dem 
Abdest. des NH3 mit A. extrahicren; W.-Dampfdest. aus 10% H 2S 0 4; 01. Mit Hydr- 
oxylaminchlorhydrat Oxim: F. 143— 144° (ygl. KlPPING, J. chem. Soc. London 65 
[1894], 480). — 1,2,3-Tribromindan (VIII) u. 2,2-Dibrom-l-indanon (VII), beidc aus VI 
in CC14 u. Brom; eindampfen, umkrystallisieren aus PAe., Misch-F. 100— 106°. Me- 
chan. trennen. VII aus Methanol F. 133— 134°; aueh VIII aus A.-Bzl. zeigt F. 133— 134° 
(ygl. R, M e y e r  u . W. M e y e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 51 [1918]. 1571). —  tram-Inden- 
glykol aus Indenbromhydrin u. konz. wss. Sodalsg., 3 Stdn. auf dem W.-Bad; F. 159°
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(vgl. WEISSGERBER, Ber. dtsch. chem. Ges. 44  [1911]. 1436). —  1-Indanon, 1. aus 
Indenbromhydrin u. 7%ig- H 2S 04; W.-Dampfdcst.; K p .15 117— 118°, aus PAe. F. 42°.
2. aus YI u. 10%'g- H 2S 04. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2022—26. Nov. 1935. Evanston, 
Illinois.) H a n e l .

Robert Lantz, Unlersuc/tung der Sulfonierung des Naphthalins. I. Beslimmung 
der relałiten MengenverJialtnisse der a- und (}-Naphthalinsulfonsduren. Durch starkę 
Bromierung in saurer Lsg. (zweckmaBig HBr) unter bostimmten Bedingungen wird 
a-NaphłhaliimUfonsdure quantitativ desulfoniert u. in ein unl. Polybromnaphthalin 
iibergefiihrt, wahrend P-Naphthalinsulfonsaure ais Polybromnaphthalinsulfonsaure in 
Lsg. bleibt. Man konnte also das Mengenyerhaltnis der beiden Sauren ermitteln, in
dem man die durch Eliminierung der S 0 3H-Gruppe aus der a-Saure herriihrende 
H 2S 0 4 bestimmt. Dies ist jedoch in den die Bromierungsprodd. enthaltenden Lsgg. 
prakt. schwer ausfiihrbar, u. aufierdem miiBte die in dem zu untersuchenden Gemisch 
stets vorhandene H2S 0 4 zuvor entfernt werdon. Es ist daher yorzuziehen, die Menge 
des aus der a-Saure gebildeten Bromnaphthalins zu bestimmen. Es handelt sich im 
wesentlichen um ein Tetrabroinnaphthalin, wahrend in die /J-Siiure 3 Br eintreten. 
Der Nd. wird mittels Cr03-H2S 0 4 osydiert. Die Verbrennung dessclben erfordert so 
viel O-Atome, wie fiir die Verbrennung des Naphthalins, yermindert um die Halfte 
des Bromierungsgrades, erfordcrlich ist. Dio genaue Best. des letzteren ist unnótig, 
weil ziemlich starko Variationen desselben die Resultate wenig beeinflussen; ein mitt- 
Jerer Wert geniigt. Unter etwas yeranderten Bedingungen gibt das Verf. aueh in Ggw. 
von H 2S 0 4 gute Werte. —  Aus zahlreiclien, im Original ausfiihrlich beschriebenen 
Verss. bat sich das folgende prakt. Verf. ergeben: In ein eisgekiihltes Einschmelzrohr 
ca. 0,17 g des Gemisches der Na-Sulfonate (gepulvert oder in H 2S 0 4-Lsg.), dann die 
unten angegebenen Mengen HBr, Br u. event. H„S04 oinfiihren, Rohr zuschm. u. im 
sd. W.-Bad unter ofterem Sehutteln erhitzen. Nach Erkalten Inhalt in 100 cem W. 
gieBen, Br fortkochen, Nd. auf Glaswolle abfiltrieren, mit sd. W. saurefrei waschen 
u. zusammen mit der Glaswollo in cin Pyrexglas uberfiihren, Trichter mit 50 ccm konz. 
H 2S 04 in das Glas hinein auswasohen. Nd. mit Glasstab zerdrucken, konz. CrOa-Lsg. 
zugeben, bis zur yolligen Lsg. (21/ 4 Stdn.) erhitzen, auf 250 ccm verd. u. 20 ccm mit
0,1-n. Thiosulfatlsg. titrieren; danoben blinder Vers. Fiir dio Berechnung der Resultate 
wird angenommen, daB der Nd. bei den ohne H 2S 04 ausgefiihrten Bestst. 4 u. bei den 
mit H 2S 0 4 ausgefiihrten 4,5 Atome Br enthalt. Man erfahrt das Gewicht des vor- 
handenen a-Sulfonats, indem man die gefundenen ccm Thiosulfatlsg. durch 153,5 
(ohne H 2S 04) bzw. 151,3 (mit H 2S 0 4) dividiert. Reagensmengen u. Rk.-Dauer: Ohne 
H 2S 0 4 0,5 bzw. 2 ccm 65%ig- HBr; 0,8 ccm Br; 4 bzw. 372 Stdn. Mit H 2S 0 4 (ca. 0,8 cem 
von 93%) 4 ccm HBr; 2 ccm Br; 5—6, 5, 4 Stdn., je nachdem die relative Menge des 
a-Isomeren iiber 75, 50—75 oder unter 50% betragt. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 
1913— 32. Nov.l935. Socićtś des Mat. col. et Produits chim. de Saint-Denis.) Lb.

Louis F. Fieser und Emanuel B. Hershberg, D ie Synthese ton Phenanthren- und 
Hydropheimnthrenderivaten. II. Die Kohlenwasserstoffsynthese. (I. vgl. C. 1936 . I- 
785.) An Stello yon o-Chinon konnen 1,2-Dicarbonsaureanhydride [z. B. 3,4-Dihydro- 
naphthalin-l,2-dicarbonsaureanhydrid (I)] besser der Diensynthe.se unterworfen werden

COOH CHs
/ \ /

CH.

CO R
' \ j X \ /

\ / l x / \
CO R

I II  \ / r IV
unter Bldg. gut krystallisierender Addi- 
tionsprodd. vom Typ II. Diese Synthese 
ist einer groBen Mannigfaltigkeit fahig. 
Besonders gut wurden von Vff. das Prod. 
aus I u. 2,3-Dimethylbutadien u. die korre- 
spondierende Saure, dio 2 ,3  - Dimethyl-
l,4,9,10,ll,12-hexahydrophenanlhren-ll,12- 
dicarbonsaure (III) untersucht. III geht 
beim Erwarmen mit 6-n. KOH in das 

Dikaliumsalz uber, mit h. Methanol bildet sich ein Monoester, mit Diazomethan der 
Dimethylester, der sehr stabil ist. Durch katalyt. Hydrierung von II bildet sich U ,
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das ahnliche Eigg. besitzt wie II. II u. IV werden bei der Selendehydrierung in die 
urspriinglichen Komponenten gespalten, Einw. von Sckwefel fiihrt in beiden Fallen 
zu einer Bchwefelhaltigen Verb. (F. 73— 74°). Aucli mit Cu in Chinolinlsg. gelingt die 
Decarboxylierung nicht. Nur die Schmelze von II mit KOH bei 320—400° liefert 
bei der Dest. KW-stoffe, ein Gemisch der Hexahydro- u. Tetrahydroverbb., das weder 
mit Pt noch Pd H 2 aufnimmt. Die Gasanalyse zeigt, daB keine einfacbe Decarboxy- 
lierung stattfindet, da erhcblichc Mengen H2 frei werden. Da beim Erhitzen yon II 
auch CO abgespalten wird, bildet sich beim Erhitzen mit uberschussigem KOH neben 
CO auch Kaliumformiat oder Kaliumoxalat, so daB der Verlauf der Rk. unklar ist.
IV bildet mit KOH erst bei wesentlich hóheren Tempp. gute Ausbeuten an Hexa- 
liydro- u. Telrahydroplienanthrenverbb.-, das in engem Bereich sd. Rk.-Prod. aus II 
(R =  H) u. KOH enthalt Hemhydrophcnanthren. Alle diese Gemische kónnen mit 
Selen leicht dehydriert werden unter Bldg. reiner Phenanthrenderiw. So wurden 
Phenanthren u. 2,3 -Dimethylphenantliren (V) (Konst.-Beweis dureh Oxydation zu 
Pyromellitsdure) dargestellt.

V e r s u c h e .  1. DiELS-ALDER-Rk. 2,3-Dimelhyl-l,4,9,10,ll,12-hexahydrophe- 
nanthren-ll,12-dicarbo?isdureanhydrid, CJSH180 3 (II). 30 g 3,4-Dihydronaphthalin-
1.2-dicarbonsdureanhydrid mit 20— 25 g frisch dest. 2,3-Dimethylbuladien 20— 25. Stdn. 
lang auf 100° erhitzen, Rk.-Prod. in A. mit Norit beliandeln, A.-Riickstand bei 175 
bis 185° u. 1 mm dest. Umkrystallisation des kryst. DestiUats aus Bzl.-PAe. Prismen, 
F. 95— 96°, Ausbeute 95%; 11. in Bzl. u. A., 1. in A. u. PAe. —  l,4,9,10,ll,12-H exa- 
hydrophenanthren-ll,12-dicarbonsdureanhydrid, C18H140 3. Analog oben mit 5-fachem 
Uberschufl yon Butadien, 85 Stdn. lang. Prismen, F. 83,5— 84°, Ausbeute 63%. —
2.3-Dimethyl-l,4,ll,12,13,14-hexahydrochrysen-13,14-dicarb<msdureanhydrid, C22H 20O3
(VII). Analog, aber in Diosanlsg. (45. Stdn.) Prismen, F. 196—196,5°. —  5,6-Benz-
l,4,9,10,ll,12-hexahydrophenanthren-ll,12-dicarbonsaureanhydrid, C20H 18O3 (VIII). Aus
10 g l,2-Dihydrophe?ianthren-3,4-dicarbonsdureanhydrid, 15 ccm Dioxan u. 15 g Buta
dien 160 Stdn. lang bei 100°. Prismen, F. 161,5— 162°, 1. in Bzl.; Ausbeute 76%.
2.3-Dimethylderiv., C22H 20O3. Analog oben. Prismen, F. 128— 128,5°; Ausbeute 68%.
— 2. Charakterisierung der Anhydride. 2,3-Dimethyl-l,4,9,10,ll,12-hexahydrophenan- 
thren-ll,12-dicarbonsaure, C18H20O4 (III). Anhydrid mit wss. Alkali erhitzen, Lsg. des 
kryst. Kaliumsalzes ansauern. III, Mikrokrystalle, F. 176— 177°; 11. in A., swl. in Bzl. 
Mojiomełhylester, C19H 220 4. Anhydrid (3 g) +  1 Aquivalent KOH in 150 ccm Methanol
12 Stdn. lang erhitzen, mit W. yerdunnen u. neutralisieren. Prismen aus Bzl.-PAe., 
F. 157—159°. Dimelhylester, C20H 24O4. Aus obigem oder der freien Saure mit Diazo- 
methan; Prismen aus Methanol, F. 93,5— 94°. —  2,3-Dimelhyl-l,2,3,4,9,10,ll,12-octa- 
hydrophenanthre?i-l 1,12-dicarbonsaureanhydrid, C18H 20O3 (VI). Aus II (R =  CH3) in 
Eg. mit Ad am s  Katalysator. Oktaeder, F. 117— 118°. Freie Saure, C18H 220 4- 1/2 C8H6; 
Darst. analog oben. F. 183— 184°. —  3. Decarboxylierung. 5,7 g II (R =  CH3), 11 g 
KOH u. 10 g W. langsam auf 200°, dann auf 325— 350°, zuletzt 420° erhitzen. Frak- 
tionierte Dest. des in A. getrockneten Rk.-Prod. Ausbeute an farblosem KW-stoff 
(Misehung yon Tetrahydro- u. Hexahydroderiv.) vom Kp.2ł ca. 200° =  70— 85%. 
Nimmt mit A d am s Katalysator keinen H 2 auf, mit Pd etwa die Halfte der fiir ein 
Hesahydroderiy. bereehneten Menge. Pyrolyso des troekenen Kaliumsalzes ergibt 
unter CO-Entbindung eine gelbe KW-stoffraktion; K p .24 213— 218°, Ausbeute 64%. 
Der analoge Abbau von IV erfolgt erst bei 385°; KW-stoffraktion, Kp .24 200— 210°, 
Ausbeute 80%. Analoge Behandlung von II (R =  H) gibt HexahydropheTianthren, 
CuHie_> Kp.jj 179— 180°, Ausbeute 55%; liefert bei der Selendehydrierung Phenanthren, 
F. 96,5— 97,5°, Ausbeute 86%. — 4. Dehydrierung. 2,3-Dimethylphenanthren, CleH14. 
Obige Misehung (2,1 g) mit 3 g Selen 20 Stdn. lang auf 310° erhitzen. Dest. u. Kry- 
stalhsation aus A. oder PAe.; fluorescierende Platten, F. 78— 78,5°, Ausbeute 78%. 
Pikrat; gelbe Nadeln, F. 146— 147°. Chinon-, orangefarbene Platten, F. 237,5— 238,5°. 
Chinoxalindcriv. ; F. 208— 209°. Alle diese FF. stehen in tJbereinstimmung mit den 
FF. des Originalprod. von H a w o r t h . — Pyromellitsaureanhydrid. 0,5 g 2,3-Dimethyl
phenanthren mit 2 ccm konz. H N 0 3 u. 2 ccm W. 12 Stdn. lang auf 180— 200° er
hitzen, nach Zusatz yon rauchender H N 03 konzentrieren. Rohsaure auf 250° er
hitzen, Anhydrid im Vakuum sublimieren; F. u. Misch-F. 279°. (J. Amer. chem. Soc. 
57. 2192—96. Noy. 1935. Cambridge, Mass., Harward Univ., Chem. Lab.) V e t t e r .

Erich Mosettig und Alfred Burger, Untersuchungen in der Phenanthrenreihe. 
IX . Aninoalkohole, die sich vom 1,2,3,4-Tetrahydrophenanthren ableiten. (VIII. ygl. 
C. 1935. II. 1170.) Es wird eine Reihe yon Aminoalkoholen beschrieben, die sich vom
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Tdrahydrophenanthren ableiten u. bei denen die alkoh. OH-Gruppe u. der N  nieht in 
einer Seitenkette, sondern direkt ara Phenanthrenkern sitzen. Solehe Aminoalkohole 
sind strukturell dem Morphin noch ahnlicher u. diirften deshalb eine noch mehr 
morphinahnliche Wrkg. haben ais die Aminoalkohole mit offener Kette. —  Die Synthese 
wird be wirkt durch Austausch der Br-Atome in l-Keto-2-brom-l,2,3,4-łdrahydro- 
phenanłhren u. in 3-Brom-4-keto-l,2,3,4-tetrahydrophe)mnthren durch die (CH3)2N-, 

H0 H _ _  (CaH5)2N-, Piperidino- u. Tetrahydroisochinolinogruppo u.
/  \ __  katalyt. Red. zu den entsprechenden Aminoalkoholen

RlN->//  ̂i \ ___ \  (s. nebenst. Formel). —  Die Bromierung der Tełanthrenone
H \ l _ i /  \ --- /  erfolgt glatt mit 1 Mol. Br in absol. A. +  etwas ath. HCl. —

Hl H* Die Bromketone geben (1 Mol) mit dem entsprechenden
Amin (3 Mol) bei Zimmertemp. die entsprechenden Aminoketone; die Dimethylamino- 
u. Piperidinoketone entstehen in uber 80°/0 Ausbeute, die Tetrahydroisochinolinketone 
in 60—70% Ausbeute; die Tetrahydrochinolinketone konnten nieht erhalten werden; 
dio Diathylaminoketone werden bei Zimmertemp. nur sehr langsam gebildet, besser 
in Bzl.-Lsg. bei 100° im Rohr, Ausbeute 20— 30%. — In der 1,2-Serie konnen l-Oxy- 
phenanthren u. ein anderes N-freies Prod. vom F. 119° aus der Rk.-Mischung mit 25% 
Ausbeute isoliert werden. Dio Verb. vom F. 119° sublimiert leicht bei 90° im Hoch- 
vakuum u. wird durch kurzes Erwarmen mit alkoh. KOH in l-Oxyphenanthren u.
1-Tetanthrenon umgewandelt. Es ist anscheinend eine Molckularverb. u. kann auch durch 
Krystallisieren der zwei Komponenten in molekularen Mcngen aus CH3OH erhalten 
werden. Die Molekularverb. hat ein der einfachen Formel C14H u O entsprechendes 
Mol.-Gew. Das Oxyphenanthren wird augenscheinlich durch Abgabo von HBr aus 
dem Bromketon gebildet; fiir die Bldg. des Tetanthrenons konnto noch keine Erklarung 
gofunden werden. Bei der Rk. von 1,2-Bromtetanthrenon mit Diałhylanilin  wird l-Oxy- 
■phenanthren (50%) u- die Molekularverb. vom F. 119° (30%) gebildet; weder bei dieser 
Rk. noch mit Diathylamin konnto freies Tetanthrenon gefunden werden. Die Rk. von
3.4-Bromtetanthrenon yerlauft ebenso wie die des 1,2-Isomeren. AuBer dem erwarteten 
Aminoketon wird 4-Oxyphenanthren u. eine molekulare Verb. (1 Mol 4-Oxyphen- 
anthren +  1 Mol 4-Tetanthrenon) isoliert. —  Die Hydrochloride der Aminoketone 
der 3,4-Reihe konnen in CH3OH mit Pt-Oxydkatalysator ohne Komplikation zu den 
entsprechenden Aminoalkoholen hydriert werden. Bei der 1,2-Reihe hangt der Erfolg 
von unkontrollierbaren Faktoren ab; in einigen Fallen wurde betrachtUch mehr H, 
bis zu 2 Mol, absorbiert. Indessen wurden bei Hydrierung der freien Aminoketone in 
CH3OH geniigendo Resultate erhalten. —• In allen Fallen wurde nur eine der zwei 
moglichen diastereomeren Formen erhalten. —  1,2,3,4-Tdrahydrophenanthren ist 
pharmakol. wirksamer in jeder Beziehung, besonders bzgl. der analget. Wrkg., ais 
irgendein anderes Phenanthren oder 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthren. Yon den 
zwei Tdanthrerumm yerhalt sich das 1-Kdoisomere ganz ungewohnlich. In geniigenden 
Dosen zeigt es eine deutliche u. steigende (bis zu 5 Stdn.) analget. Wrkg., ohne andere 
Folgen zu haben. Das 4-Ketoisomcre ist viel weniger wirksam. — Die cycl. Aminoalkohole 
sind allgemein mehr analget. ais die mit offener Seitenkette —CHOH—CH2N =  u. 
—CHOH—CH(CH3)—X = ; zwei von ihnen gleichen u. iibertreffen selbst einige Morphin- 
d eriw . Die wirksame analget. Dose von 2-Piperidino-l-oxy-l,2,3,4-tetrahydrophen- 
atithren ist 20 mg per kg; die entsprechende Dosis von 3-Tetrahydroisochinolin-4-oxy-
1.2.3.4-tdrahydrophenanthren ist 15 mg per kg, yergleichbar mit den wirksamen Dosen 
von 10 u. 20 mg fiir Kodein u. Pseudokodein.

Y e r s u c h e ,  D eriw . von 1,2,3,4-Tetrahydrophenanthren: l-Keto-2-brom-,
C n H ^ rO ; aus CH3OH, F. (die F.-Angaben sind alle korr.) 84— 85°. —  2-Dimdhyl- 
amino-l-kdohydrochlorid, ClaH lsONCl; Nadeln, aus A.-A., F. 218— 220° (Zers.). — 
-Pikrat, CssH2()0 8N 4; gelbe Prismen, aus A., F. 180° (Zers.). — 2-Dimethylamino-l-oxy-, 
C16H 19ON; aus CH3OH, F. 105— 108°; sintert bei 95°; wird durch Hochvakuum- 
suiblimation bei 90° gereinigt. —  -Hydrochlorid, C16HS0ONC1; aus A.-A., F. 223—224° 
(Zers.). —  -Benzoylderiv.-Hydrochlond, C23H Jt0 2NCl; aus A.-A., F. 179— 181° (Zers.); 
die Benzoyl- u. 3,5-Dinitrobenzoylderiw. der Aminoalkohole werden aus den Hydro- 
chloriden der Basen +  Acylchlorid in Pyridin bei Zimmertemp. erhalten. —  2-Di- 
dthylamino-l-kdohydrochlorid, CiSH22ONC1; aus A.-A., F. 143— 148°; das Rohprod. 
wird Uber die Base in das Perchlorat oder Benzoat u. wieder zuruckyerwandelt; es 
sintert bei 138° u. ist bei 156° Yollstandig geschm. —  2-Diathylaviino-l-oxy-, ClsH23ON; 
Schuppen, F. 70—72°; gereinigt durch Hochvakuumdest. bei 90°; schm. unscharf; 
erweicht bei 60°. — -Hydrochlorid, C^H^ONC!, Schuppen aus A.-A., F. 221—223°
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(Zers.). — -3,5-Dinilrobcnzoyldcriv., C25H250 6N 3; sehwachgelb, aus A., F. 209 211° 
(Zers.).— 2-Fiperidino-l-keło-, C10HalOŃ; gelbo Blattchen, ausCH3OH, F. 138— 140°. —  
-Hydrochlorid, C19H2J0NC1; aus A.-A., F. 236— 238° (Zers.). —  2-Piperidino-l-oxy-, 
C19H23ON; aus A., F. 121— 126°; gereiiiigt durch Hochyakuumsublimation bei 105°; 
schtn. yollstiindig bei 132°; gibt kein Benzoyl- oder Dinitrobenzoylderiy.----- Hydro
chlorid, C,,H,,0NC1; aus A.-A., F. 259° (Zers.). —  2-1,2,3,4-TetrahydroisochinoUn-
1-kełohydrochlorid, C23H 220NC1; blaBgelb, aus A.-A., F. 226— 227° (Zers.). - 2-1,2,3,4-
Tetmhydroisochinolin’l - o x y C23H 23ON; aus A., F. 155— 156°; gibt kein Benzoyl- 
deriy. — Hydrochlorid, C23H2101siCl; aus A.-A., F. 227° (Zers.). —  3-Brom-2-keto-, 
C14Hu OBr; Prismen, aus CH3OH, F. 104— 105°. — 3-Dimethylamino-4-ketohydro- 
chlorid, CleHlsONCl; Blattchen, aus A.-A., F. 208—210° (Zers.). — 3-Dimethylamino- 
4-oxyhydrochlorid, C1GH 20ONC1; aus A.-A., F. 230° (Zers.). — -Benzoylderw., C u ^ A N ;  
aus verd. A., F. 89— 90°. — -Benzoylderw.-Hydrochlorid, C.^H2i0 2NC1 ; aus A.-A., 
F. 177— 178°. — 3-Diathylamino-4-ketohydrochlorid, C18H 220NC1; aus A.-A., F . 184 
bis 185° (Zers.). — -Pikrat, C24H2lOaN4; gelbe Prismen, aus A„ F. 173— 174° (Zers.). —
3-Diathylamino-4-oxyhydrochlorid, Ćl8H ,4ONCl; aus A.-A., F. 239,5— 240° (Zers.). 
Pikrat, C24H 20O8N 4; gelbe Nadeln, auś A., F. 206— 208° (Zers.). —  - Benzoylderw. - 
Pikrat, ; gelbe Nadeln, aus A., F. 173— 174° (Zers.). — 3,5-Dinitrobenzoyl-
deriv., C25Hn50 GN3; blaBgelb, aus A., F. 216— 217,5°. — 3-Piperidino-4-ketohydro- 
chlorid, C10H,:,ONC1; farblos, aus A.-A., F. 248—250° (Zers.). —  3-Piperidino-4-oxy-
hydrocldorid, C19H 240NC1; aus A.-A., F. 246—247° (Z ers.).------BenzoyUerw.-Hydro-
chlorid, C„0H„9O,NCi; Nadeln, aus A., F. 181— 182° (Zers.). —  3-1,2,3,4-Tetrahydro- 
isochinolm-4-ketohydrocJdorid, C,3H 220NC1; Nadeln, F. 164—166° (Zers.). —  -Perchlorat,
C,3H 220 5NC1; aus CH3OH, F."210° (Zers.). —  3-l,2,3,4-Tełrahydroisochinolin-4-oxy- 
hydrochlorid, C23H 240NC1, Nadeln, aus A.-A., F. 230—231° (Zers.); gibt kein Benzoyl - 
deriy.

l-Oxyphenanthren, C14H 10O (Bldg. vgl. theoret. Teil); au8 verd. A., F. 153°; ident. 
mit l-Oxyphenanthren aus 1-Tetanthrenon +  Selen bei 295° (14 Stdn.). T erb. 
GuH0OH-OOu Hl2, aus CH3OH, F. 119°; Mol.-Gew.-Best. ergab C14H u O. Semicarb- 
azidaectat gibt das Semicarbazon von 1-Telanthrenon u. das l-Oxyphenanthren. Yerd. 
KOH-Lsg. extrahiert l-Oxyphenanthren aus der ath. Lsg. der Molekularverb. erheblicli 
langsamer ais aus einer gleich konz. Kontrollsg. von l-Oxyphenanthren. —* 4-Oxy- 
phenanthren, C14H 1(>0 ;  aus Bzl.-Lg., F. 113°. —  Verb. Cu HaOH-OCu H12, Bldg. audi 
aus molekularen Mengen von 4-Oxyphenanthren -f- 4-Tetanthrenon, aus CH3OH, 
F. 107°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2189—92. Nov. 1935. Virginia, Univ. Cobb Chem. 
Lab.) B u s c h .

Constantin Candea und Eugen Macovski, Nitroderivate des Fluorens. Uber das
2-Nitrofluoren. 2-Nitrofluoren (I) gibt ebenso wie einige aromat. Dinitroyerbb. mit was. 
KOH in Aceton eine rote Farbung (Rk. yon JA N O W S K Y ); in Methanol oder A. tritt 
kaum eine Farbung auf. I kondensiert sieh in Ggw. von Piperidin bei 140— 160° mit 
aromat. Aldehyden zu Verbb. II (vgl. auch L o e v e n i c h  u. L o e s e r , C. 1927. II. 1955). 
Das 9-Benzal-2-nitrofluoren gibt keine Farbrk. mit KOH u. Aceton, dagegen gibt 
9-Vanillal-2-nitrofluoren mit KOH in A. oder Aceton eine starkę Rotfarbung, die beim 
Ansauern yerschwindet u. bei Alkalizusatz wieder auftritt; das Benzoylderiv. des 
Vanillalnitrofluorens gibt dagegen mit KOH u. Aceton nur eine schwache Rotfarbung. 
Es ist zu bemerken, daB die Farbungen auBer beim Vanillalderiv. nicht sofort nach dem 
Alkalizusatz auftreten, sondern erst langsam starker werden; beim Ansauern u. nach- 
folgendem Alkalizusatz treten die Rotfarbungen sofort auf. Der Mechanismus der Rkk.

seheint ziemlich kompliziert zu sein.
2-Nitrofluoren (I), Darst. nach DlELS 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 34 [1907]. 1759). 

’ Krystalle aus Aceton, F. 160— 160,5°. 
9-Benzal-2-nitrofluoren, Ć20H 13O2N  (H, Ar 
=  C6H5), durch Erhitzen von 1 u. Benz

aldehyd m it etwas Piperidin auf 140— 145°. Gelbe Nadeln aus A. +  Aceton, F . 155 
bis 156°. Dibromid, C20H,,0.,NBr2, aus 9-Benzal-2-nitrofluoren u .Br in Chlf. K rystalle  
aus Bzl., F. 151—152° (Zers"). — 9-Vanillal-2-nitroflwren, C21H 150 4N, aus I, Vanillm 
u. etwas Piperidin bei 140— 145°. Orangegelbe Krystalle aus A. +  Aceton, F. 173— 175 . 
9-Benzoyhmiillal-2.nitrofluoren, C,cH190 5N, aus dem yorigen u. Benzoylchlorid in 
Pyridin. Gelbo Krystalle, F . 257— 258°. (B uli. Soc. chim. France [5] 2. 1703—09. Okt. 
1935. Timisoara [Rumanien], Polytechn. Schule.) OSTERTAG.
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Ch. Marschalk, Einige Falle von substituierender Addition in der Anthrachinonreihe. 
(Vgl. C. 19 2 7 . II. 1832.) Vf. hat gefunden, daB l,4-Dioxyanthmchinon-2-sulfonsdure 
(Chinizarin-2-suIfonsdure) (I) iiberraschend leicht mit Alkal icyaniden reagiert. Erwarint 
man sie in schwaeh alkal. wss. Lsg. mit KCN, so verschwindet die blauyiolette Farbung, 
u. es bildet sich eine Leukoverb., welche zu einem blauen Salz reoxydierbar ist. Die 
zugehorige freie Verb. ist l,4-Dioxy-2,3-dicyananthrachinon (II), welches sich glatt 
zur l,4-Dioxyanthrachinon-2,3-dicarbonsdure bzw. dereń Anhydrid hydrolisieren laBt. 
Diese Saure wurde auch durch Oxydation des bekannten u. konstitutionell gesicherten
l,4-Dioxy-2,3-dimethylanthrachinons erhalten. Sie kann auffallend leicht zur be
kannten l,4-I)ioxyanthrachinon-2-carbonsdure u. weiter zum Chinizarin decarboxyliert 
werden. — I reagiert mit KCN schon bei Raumtemp., u. unter gewissen Bedingungen 
gelingt es, 2 Zwischenstufen zu isolieren, namlich l,4-Dioxy-3-cyananihrachinon-
2-sulfonsdure (III) u. l,4-Dioxy-2-eyananthrachinon (IV). Beide konnen durch nach- 
triigliche Einw. von KCN in wss.-alkal. Lsg. leicht in II umgewandelt werden. —  Diese 
Tatsachen erlauben, den Verlauf der Gesamtrk. zu yerstehen. Die S 0 3H-Gruppe der I 
aktiviert das Mol. u. befahigt es, HCN an die Doppelbindung 2,3 anzulagern, wobei 
das CN Stellung 3 einnimmt. Darauf wandern die in 2 u. 3 befindlichcn H-Atome an 
die CO-Gruppen, so daB sich ein Leukoderiy. der III bildet. Dieses konnte in der alkal. 
Lsg. desulfoniert werden u. zu IV fiihren. Es ist aber auch moglich, daB IV durch direkten 
Austauscli von S 0 3H gegen CN entsteht. Ausgeschlossen ist dagegen, daB I durch das 
KCN zuerst zum Leukoderiy. reduziert wird, weil dieses durch das wie ein schwaches 
Alkali wirkende KCN zum Leukochinizarin desulfoniert wird. Aus diesen Oberlegungen 
heraus leitet Vf. Luft durch das Rk.-Gemisch, um etwa gebildetes Leukoderiy. zu 
reoxydieren u. dadurch die Desulfonierung móglichst zu verhindern, d. h. die Bldg. 
der III zu begunstigen. — Ais Haupterkenntnis dieser Unters. erscheint die Tatsache, 
daB gewisse Substituenten wie S 0 3H u. CN, ferner auch C 02H, C 02R u. CO-NH,, 
eingefiihrt in Stellung 2 des Chinizarins, in dem Mol. einen Zustand von Ungesiittigtheit 
heryorrufen, weleher sich durch gewisse substituierende Additionsrkk. ausdriickt. 
Die Addition von HCN ist nur ein Beispiel, donn IV addiert auch Na2S 0 3 sehr leicht 
u. geht in eine Sulfonsaure iiber, welche wahrscheinlich mit III ident. ist. Vf. hat weiter 
festgestellt, daB auch Chinizarin selbst zu einer analogen Rk. fiihig ist, indem es mit 
KCN unter geeigneten Bedingungen auBer anderen Prodd. eine gewisse Menge II in 
Form eines Leukoderiy. liefert.

Vf. bringt die von ihm beobachteten Erscheinungen in Beziehung zu sclion 
bekannten Rkk. Sicher ist, daB Chinizarin in 2,3 eine spezif. Athylenbindung enthalt, 
dereń Aktivitilt durch Einfuhrung der oben angegebenen Funktionen in Stellung 2 
verstarkt wird. Vf. hat daher gepruft, ob diese Chinizarinderiw. oder das Chinizarin 
selbst auch zu den DlELS-ALDERschen „D iensynthesen“ befahigt sind. Unter den 
ublichen Bedingungen dieser Synthesen, d. h. in einem organ. Losungsm., erfolgt 
keine oder anormale Rk. Dagegen reagieren I, IV, Chinizarin-2-carbonsaure u. Chini
zarin selbst leicht mit Cyclopentadien in wss.-alkal. Lsg. bei 70— 80°, IV auch mit 
Isopren. Im Falle 1 wird das S 0 3H eliminiert; im iibrigen bilden sich Leukoyerbb. 
Die Ggw. von Alkali ist dabei unerlaBlich. Es handelt sich wohl nicht um eigentliehe 
Diensynthcsen. Da die Rk.-Prodd. auBerdem nicht homogen sind, hat Vf. diese Unters. 
nicht weiter fortgesctzt. Obrigens reagiert auch Naphthazarin ais Na-Salz in wss. 
Lsg. sehr leicht mit Cyclopentadien unter Bldg. einer Leukoyerb. Auch mit KCN 
reagiert Naphthazarin leicht. —  Chinizarin-2,6-disulfonsdure scheint durch KCN in 
demselben Sinnc umgewandelt zu werden wie I. Das Rk.-Prod. enthalt noch 1 S 0 3H, 
ist daher 1. in W. u. gibt einen blauen Al-Lack. Durch Sulfonierung des II mit 20%ig- 
Oleum bei 140— 150° entsteht eine Sulfonsaure, welche ebenfalls einen blauen Al-Lack 
gibt. —  Mit P. Chiffert hat Vf. von der l-Ainino-4-oxyanihrachinon-2-sulfonsaure 
aus das l-Amino-4-oxy-2,3-dicyananthraehinon dargestellt. Die isomere 3-Sulfonsaure 
yerhalt sich analog.

V e r s u c h e .  l,4-Dioxy-2,3-dicyananthrachinon (II), C16H 60 4N2. Lsg. von
10 g Na-Salz der I, 5 g Na2C03 u. 10 g KCN in 500 ccm W. 1/2 Stde. auf 90° erhitzen 
(jetzt oliygelbe Lsg.), Leukoyerb. durch Zusatz von 3,5 g (NH1)2S20 3 oxydieren, aus- 
krystallisiertcs blauviolettes Salz abfiltrieren, mit 10°/oig. NaCl-Lsg. wasehen u. mit 
sd. verd. HC1 zers. 7 g. Aus Chlorbenzol orangebraune Krystalle, F. >  300°. Lsg. 
in konz. HjSO^ orangen, auf Zusatz yoii B(OH)3 blauyiolett, stark rot fluorescierend 
(charakterist. Absorptionsspektrum). Gibt mit 0 ,8 ° /^ . NaOH ein darin unl., in sd. 
W. 1. blaues Na-Salz, mit Hydrosulfit ein orangen 1. Leukoderiy. —  II aus Chinizarin:
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5 g in Lsg. von 40 g K.CN in 200 ccm W. suspendieren, Luft durch N crsetzen, 5 Stdn. 
kochen, im Vakuum filtrieren, Lsg. mit (NH4)2S20 8 oxydieren, Nd. mit 0,8°/oig. NaOH 
waschen u. mit sd. verd. HC1 zers. 1,7— 1,9 g. — l,4-Dioxyan(hracliinon-2,3-dicarbon- 
siiureanhydrid, C16H 0O7. II in 8 Teilen 90°/„ig. H 2S 0 4 losen, ca. 2 Stdn. auf 150° 
erhitzen, nach Erkalten orangebraune Krystalle auf Glas abfiltrieren, mit 60-griidiger 
H2S04, dann W. waschen u. trocknen. Unl. in W., 11. in vcrd. Laugen u. Alkalicarbonat- 
lsgg. unter Hydrolyse zur Saure. —  l,4-Dioxyanthrachinon-2,3-dicarbonsdure, C10HsOs +  
H20 . 1. Aus den alkal. Lsgg. des vorigen mit Saure. 2. 10 g II in Lsg. von 10 g B(OH)3 
in 200 g 95°/0ig. H2SO., eintragen, auf 140° erhitzen, bis eine Probe in sd. W. vollig 
1. ist, auf Eis gieCen, evtl. aus sd. W. +  HC1 umkrystallisieren. 3. 4 g l,4-Dioxy-
2.3-dimcthylanthrachinon bei 100° in Lsg. yon 2,5 g B(OH)3 in 60 g konz. H2SO.,
eintragen, nach Erkalten 6 g N aN 02 zugeben, 8 Stdn. auf 140— 150° erhitzen, in 
500 ccm W. gieCen, sd. filtrieren, Ruckstand mit sd. W. waschen; aus dem Filtrat 
goldorangene Blattchen. Lsg. in H2S 0 4 blaurot, in H2S 0 4-B (0H )3 violettrot, stark 
fluorescierend. Saurer Beizenfarbstoff; farbt chromierte Wollc pflaumcnfarbig. Gibt 
blauroten, lichtechten Al-Lack. Geht bei 150— 180° in das Anhydrid iiber. —  l,4-D ioxy- 
anthrachinon-2-carbonsaurc. 1. 5 g  der vorigen (oder des Anhydrids oder aueh II) mit 
200 g konz. H 2S 0 4 u. 5 g B(OH)3 3 Stdn. auf 130— 140°, 2 Stdn. auf 200° erhitzen, 
auf Eis gieCen, kochen u. filtrieren. 2. 2 g obigen Anhydrids in 300 ccm 5°/0ig. NaOH 
einige Zeit kochen, mit HC1 fallen. 3. 10 g Anhydrid mit 1100 ccm l,5°/0ig. Sodalsg.
10 Min. kochen, 1100 ccm W. zugeben, Filtrat bei nicht iiber 4° mit 4 g Na-Hydro- 
sulfit yersetzen, nach 1 Stde. (LuftabscliluB) 60 ccm 30°/oig. NaOH zugeben, mit 
Luft oxydieren, mit HC1 fallen, evtl. mit sehr verd. NaHĆ03-Lsg. iiber das Na-Salz 
reinigen. Aus Nitrobenzol braune Krystalle, F. 245— 247°. Wenn man bei dem 3. Verf. 
mit uberschussigem Hydrosulfit u. bei Raumtemp. arbeitet, so fiillt Dihydrochinizarin, 
F. 158°, aus. —  l,4-Dioxy-3-cyananihrachinon-2-sulfons(iure (III). 1. 20 g Na-Salz 
der I, 20 g Na2C03 u. 16 g KCN in 4 1 W. losen, bei Raumtemp. wahrend 5— 6 Tagen 
sehr schwachen Luftstrom durchleiten, mit HC1 ansauern, sd. filtrieren u. mit KC1 
aussalzen. 2. 0,5 g IV m it 100 ccm 4°/0ig. Na2S 0 3-Lsg. ca. 1 Stde. auf 80° erwarmen, 
mit 100 ccm W. yerd., mit HC1 ansauern, Filtrat mit KG1 aussalzen. Orangen, krystallin.
— l,4-Dioxy-2-cyananthrachinon (IV), C15H .0 4N. 1. 10 g rohes Sulfonat III (dar- 
gestellt nach dem 1. Verf.), 10 g NaHC03 u. 10 g Na-Hydrosulfit in 350 ccm W. 20 Blin. 
auf 55— 60° erwarmen, Filtrat mit Essigsaure ansauern u. kochen, gewaschenen Nd. 
in alkal. Lsg. mit Luft oxydieren u. mit HC1 fallen. 2. Weniger gut aus I u. KCN in 
sehr verd. NaOH bei Raumtemp. im verschlossenen Gefiifi (4Tage); mit Luft oxy- 
dieren, mit HC1 fallen u. reinigen. Aus Eg. oder Bzl. orangene Nadelchen, F. 228 
bis 229°. Na-Salz in 0,8°/oig. NaOH blau 1. (Unterschied von II). Lsg. in H 2S 0 4 blaurot, 
in H2S 0 4-B (0H )3 ebenso, rot fluorescierend; Spektrum der letzteren Lsg. ahnlich dem 
des Ckinizarins, aber stark nach rot yerschoben (das von II noch mehr). —  l,4-D ioxy- 
anihrachinon-2-carbonsdureamid. 1. 5 g IV m it 200 ccm konz. H 2SÓ4 auf W.-Bad 
erhitzen, auf Eis gieBen. 2. Obige Saure durch Kochen mit S0C12 in das Chlorid um- 
wandeln, dieses in Bzl. losen u. NH3 einleiten. Aus Nitrobenzol orangene Krystalle, 
F. >  300°. Lsg. in H2S 0 4 rot, in H2S 0 4-B (0H )3 blaurot. Alkal. Lsgg. blau. IV u. 
das Amid werden durch H2S 0 4-B(ÓH)3 bei 190— 200° zur Saure hydrolysiert. —
l-Amino-4-oxy-2,3-dicyananthrachinon, C,6H 70 3N 3. 30 g Na-l-Amino-4-oxyanthra-
chinon-2-sulfonat, 45 g KCN u. 10 g Na2C03 in 2 1 W. 3—4 Stdn. auf 90—95° erhitzen,
10 g (NH4)2S20 8 zufugen usw. wie bei II. Aus Nitrobenzol oder Chlorbenzol tief yiolette 
Nadeln, F. >  300°, wl. in Soda (blau). H 2S 0 4-Lsg. orangen, auf Zusatz yon B(OH)3 
orangerot, beim Erwarmen griin. Lsg. in Pyridin blau, in Chlor- u. Nitrobenzol yiolett. 
Wird in konz. H2S 0 4 durch M n02 zu II oxydiert. — l-Amino-4-oxyaiithrachinon-
2.3-dicarbonsdure. Voriges mit konz. H 2S 0 4 2—3 Stdn. auf 140— 150° erhitzen, in 
W. gieCen, aus Soda - f  HC1 umfiillen. Blauviolett. Geht bei 150°, aueh durch Kochen 
in Nitrobenzol oder Eg. in das Anhydrid iiber. Al-Lack blau. (Buli. Soc. chim. France 
[5] 2. 1809—30. Nov. 1935. Villcrs-Saint-Paul, Etabl. K u h lm an n .) L indenbaum .

Henry W enker, Die Darsldlung von Athylenimin aus Monoathanolamin. fi-Amino- 
iithylschwefdsaure wird nach untenstchender Gleichung

OH—CaH4—NH, • HsS 0 4 — >■ CH,—CHS-NHS +  H ,0
Ó— S O — (!)

aus 10 Mol (610 g) Monoathanolamin u. 1020 g 96°/0ig. H ,S 0 4 bei 250° mit 71% Aus
beute erhalten u. gibt bei der Dest,, 282 g mit 880 g 40%ig. NaOH-Lsg. Athylenimin,

6 6 *
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Kp. 55— 56,5° m it 26,5% Ausboute. (J. Amer. chcm. Soc. 57. 2328. Nov. 1935. 
Elizabeth, N. J.) B u sc h .

Henry Gilman, E. W. Smith und L. C. Cheney, Dibenzofuran. VII. Der kale 
des Tetraliydrodibenzofurans. (VI. Ygl. C. 1935. II. 1172.) Sulfonierung, F r i e d e l -  
CRAFTS-Rk. u. Nitrierung besctzen die 7- (oder 3')-Stellung des 1,2,3,4-Tetrahydro- 
dibenzofurans. Metallierung liefert die 6 - (oder 4')-Organometallverb. Bromierung 
bewirkt Dehydrierung zum Dibenzofuran. Dio Konst. des Nitro-l,2,3,4-tetrahydro- 
dibenzofurans wurde durch Dehydrierung zum 7- (bzw. 3')-Dibenzofuran bewiesen. 
Das von V0N B r a u n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 55 [1922]. 3761) dargestellte 8 -Nitro- 
Aeawhydrodibenzofuran erwies sich nach den Unterss. der Vff. ais ident. mit 7-Nitro-
1.2.3.4-żeirahydrodibenzofurań. Die Konst. des Sulfonicrungsprod. ais 1,2,3,4-Tetra- 
hydrodibenzofuran-7(oder 3)-sulfonsauro wurde durch t)berfuhrung in das Sulfonamid 
des Dibenzofurans bewiesen, das aueh aus 3-Nitrodibcnzfuran dargestellt werden 
konnte. Ein ontsprechender Beweis wurde fiir die 7-Acetylverb. gcfuhrt, die sich aufier- 
dem ais ident. mit oinem vorlier ais 8-Aeetylftea:ahydrodibenzofuran erwies. Metallierung 
von Tetrahydrodibenzofuran mit Phenyl- oder p-Tolyllithium bzw. n-Butylnatrium be- 
setzte die 6 -Stellc, was durch Dbcrfijhrung in die 6 - (bzw. 4 )-Dibenzofurancarbonsaure 
bewriesen wurdo. Die Konst. des in der folgenden Rk.-Eolge dargcstellten 6-Methoxy-
1.2.3.4-tetrahydrodibenzofurans wurde durch Dehydrierung sichergestellt.

CHjO h , c h .o o h , CH.0 o II,
V e r s u c h e .  1,2,3,4-Tetrahydrodibenzofuran, K p .15 145°, Kp .9 135°, no20 =1,57 95,

D .2°20 1,09 38. — 3- (bzw. 7-)Nitro-l,2,3,4-tetrahydrodibenzofuran, C12Hn 0 3N, aus A. 
F. 124— 125°. — 7-Acetamino-l,2,3,4-tetrahydrodibenzofuran, C^H^OjN, aus dem 
vorigen durch Red. u. Acetylierung; E. 146°. —  7-Acetyl-l,2,3,4-tetrahydrodibenzo- 
furan, C14H i4Os, aus Tetrahydrodibenzofuran u. Acetanhydrid mit SnCl2 in Bzl. Nadęto 
aus PAc., E. 66— 67°, Ivp.15 210°. Behandlung mit J u. NaOH ergab 1,2,3,4-Tetra- 
hydrodibenzofuran-7-carbonsaure, C13H 120 3, aus A. oder Eg. E. 247—248°. Methylesler, 
aus verd. Methanol F. 72,5— 73,5°. — Dibenzofuran-3-carbonsduremethylester, C14H l0O3, 
aus PAo. E. 138°. —  l,2,3,4-Telrahydrodibenzofuran-7-sulfonsdure, C12H 120 4S, aus Tetra
hydrodibenzofuran m it Chlorsulfonsaure in CC14. Ais Ba-Salz isoliert. /Sulfonamid, 
C12H X30 3NS, aus dem Na-Salz der vorigen mit P0C13 u. Umsetzung des Chlorids mit 
N H 3. Platten aus A. u. 60%ig. Essigsaure F. 207,5— 208,5°. —  Dibenzofuran-3-sulfon- 
sdure, C12H80 4S, aus der 3-Aminoverb. iiber die Sulfiusaure. Dio Verb. sintert ohne 
zu schmelzon. Chlorid, C12H ,0 3C1S, aus dem K-Salz der vorigen u. PC15. Aus Bzl. u. 
PAo. F. 148,5°. Amid, CX2H90 3N S, aus 60%ig. Essigsaure F. 241— 242°. —  1,2,3,4- 
Telrahydrodibenzofuran-6-carbonsaure, CX3H 120 3, aus der Li-Verb. mit C 02. Aus Essig- 
ester F. 197°. —  Tetrahydrodibenzofurancarbonsaure, C13H 120 3, aus Dibenzofuran-4- 
carbonsauro mit Na u. A. GroBe, silberglanzende Platten aus verd. Aceton, F. 168°. — 
Die Misch-FF. der Pikrate des Zfezahydrodibenzofurans V0 N B ra u n s (1. c.) u. E b els  
(C. 1929. I. 1451) mit dem des ?'e<rahydrodibenzofurans ergaben dereń Identitat, so 
daC also die //ea:ahydroverbb. in Wirklichkeit nur feirahydroyerbb. sind. — Dodeca- 
hydrodibenzofuran, CI2H 20O, aus Dibenzofuran durch katalyt. Red. K p .;40 258—259°, 
K p., 108— 110°, no20 =  1,5023, D .2°20 1,0312. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2095—99. 
N or. 1935. Ames, Iowa, Stato Coli.) H e ij ih o ld .

P. Pratesi und A. Zanetta, Uber die Rwlction zmschen Pyrrol und Isatin. ( Uber 
die Pyrrolblaufarbstoffe. III.) (II. Ygl. C. 1934. I. 2928; Ygl. aueh C. 1935. II. 1158.) 
Pyrrolblau B aus der Kondensation von Isatin u. Pyrrol liefert bei der Oxydation 
mit Cr03 in Eg.-Lsg. ais Endprodd. Isatin u. Maleinimid, wahrend unter gleichen 
Bedingungen (sowio mit H 20 2) aus Opsopyrrolblau Isatin u. Methylathylmaleinimid 
entstehen. Pyrogene Zers. von Pyrrolblau B im Vakuum bei 300° fulirt zur Bldg. 
von Oxindol in guter Ausbeute. Damit ist bewiesen, daB Isatin bei Kondensation 
mit Pyrrol Carbonyl in ji bindet. Fiir Pyrrolblau ergibt sich die Konst. ais 5 [Pyrrole- 
nyl]-/?-isatin. Das Sulfonierungsprod. liefert bei Oxydation mit K 2Cr20 7 u. H2S04 
dieselbe Isatin-5-sulfonsanre, die bei Oxydation Yon Indigotindisulfonsaure erhalten 
wird; es handelt sich also um 5-[Pyrrolenyl]-j5-isatin-5-sulfonsaure. Sowohl PyrrolblauB 
ais aueh Opsopyrrolblau in essigsaurer Lsg. ergeben bei Oxydation mit Spuren Br2 
(im Gegensatz zu den anderen PyrrolblauYerbb., die Farbumschlag nach grunblau er-
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leiden) intensiye bestandige Rotviolettfarbung, ahnlich wirkcn andere Oxydationsmittel 
(Perbenzoesaure, H 20 2, verd. H N 03), die die andercn Verbb. entfarben. —  Vff. unter- 
suchen weiter die Darst. yon 2,3,4-Trim-elhylpyrrolbluu (5-[2,3,4-Trimethyl-pyrrolenyl]- 
/?-isatin) u. Pyrrolblau A  aus 2,3,4-Trimethylpyrrol bzw. Pyrrol u. Isatin (1: 1 Mol) in 
Eg.; Pyrrolblau A ist im Gegensatz zu Pyrrolblau B in Alkalilsgg. langsam mit blauer 
Farbę 1., in HC1, auch konz. HC1, unl., in Essigsaure u. Pyridin lcichter ais Pyrrolblau B 1.; 
kleine sohwarzblaue, hygroskop. Prismen, Oxydationsprod. noch nicht aufgeklart. 
(Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 22. 159— 65. 1935. Bologna, Uniy.,* Inst. f. 
allg. Chemie.) R. IC. Mu l l e r .

Erich Meitzner, Die Frics-Rosenmundumlagertmg von N-Acelylcarbazol. Das Verf. 
von P la n t  u . W il l ia m s  (C. 1935. I. 67; vgl. auch P l a n t , R o g ers  u . W il l ia m s , 
C. 1935. II. 1543) der Darst. von 3-Acelylcarbazol durch Umlagerung von N-Acetyl- 
carbazol mit A1C13 wird dadurch modifiziert, daB Nitrobzl. ais Losungsm. bei der Rk. 
angewendet wird. So werden Ausbeuten von 50— 60% erhalten; zugleich entstehen 
teerige Prodd., Carbazol u. das bisher unbekannte 1-Acetylcarbazol, C14Hn ON; naeh 
Sublimation bei 110°, 10-2 mm u. aus A., weiBe Nadeln, F. 136°. —  Oxim, C14H 12ON2, 
Nadeln, F. 179— 180°. —  Die Einw. iiquivalenter Mengen von Acetylchlorid auf Carb
azol gibt unter denselben Bedingungen die gleichcn Prodd. unter Bldg. etwas gróBcrer 
Mengen teeriger Prodd. — Der Nachweis yon 1-Acetylcarbazol unter den Rk.-Prodd. 
vervollstandigt die Parallelitat dieser Umlagerung zu derjenigen von Acylphenolen 
zu p- u. o-Oxyketonen. —  3-N-Diacelylcarbazol, F. 156°. (J. Amor. chem. Soe. 57. 
2327—28. Nov. 1935.) ' B u sc h .

W. John, Uber einige Imidazolcarbonsaureester. O d d o  u . M i n g o i a  (C. 1929. 
I. 72) haben das Umsetzungsprod. von Imidazolyl-MgBr u. Cl • C 02C2H5 ohne Beweis- 
fiihrung ais Imidazol-2-carbonsaureester angesprochen. Vf. hat aus 4(5)-Methylimid- 
azolyl-MgBr u. Cl ■ C 02C2H 5 einen sehr ahnlichen Ester erhalten. Dieser ist jedoch 
nicht der erwartete 4(5)-Methylimidazol-2-carbonsaureester, sondern der 5-Methyl- 
imidazol-l-carbonsaureester (II), denn er wird schon durch kurzes Kochen mit stark 
verd. H2S 0 4 verseift, liefert aber nicht die entsprechende Saure, sondern unter C 02- 
Abspaltung 4(5)-Methylimidazol. Vf. hat daraufhin den O D D O sch en  Vers. n a c h -  
gearbeitet. Der erhaltene Ester besitzt den angegebenen Kp., aber sein Pikrat schm. 
bei 124°, wahrend O d d o  182° angibt. Es liegt zweifellos der Imidazol-l-carbonsaure- 
Mlcr (I) vor, denn er wird durch verd. H 2S 0 4 sehr leicht verseift u. dabei glatt zu Imid- 
azol decarboxyliert. Die Verseifung erfolgt so leieht, daB beim Umlósen des Pikrats 
aus W. oder verd. A. glatt Imidazolpikrat entsteht. — O d d o  nimrnt eine Tautomerie 
des Imidazolyl-MgBr an. Vf. hat jedoch festgestellt, daB sich dasselbe beim Erhitzen 
bis auf 200° nicht yeriindert. Man darf es also wohl ais Imidazolyl-(l)-MgBr formu- 
lieren. — Vf. hat ferner gepriift, ob sich die Ester I u. II yielleicht durch Erhitzen 
in dio 2-Carbonsaureestcr umlagern lassen. Dies ist nicht der Fali. Vielmehr zerfallen 
die Ester hierbei in einer Richtung, wie sie wohl bisher niemals beobachtet worden 
ist, namlich in C02 u. 1-Athylimidazol bzw. 5-Methyl-l-dlhylimidazol, u. zwar I fast 
quantitativ, II viel weniger glatt, indem infolge Abspaltung der ganzen Estergruppe 
r e ic h l ic h  4(5)-Methylimidazol gebildet wird. A u c h  dieser Zerfall beweist die 1-Stellung 
der E s te r g r u p p e n ;  der O D D O sc lie  E s t e r  war wohl auch I. —  SchlieBlich hat Vf. a u c l i  
den gewunschten 4(ó)-31ełhylimidazol-2-carbonsdureester (III) synthetisiert. Naeh dem 
Verf. von R A D Z ISZ EW SK I wurden Methylglyoxal, NH 3 u- Zimtaldehyd zum 4(5)-Methyl-
2-styrylimidazol kondensiert, dieses mit Permanganat zur 4(5)-Methylimidazol-2-carbon- 
sdure oxydiert u. letztere (roh) verestert; der Ester wurde ais Nitrat isoliert, welches
HCf =;C-CHi -rrp___r  p,, vom II-ATi(m< deutlich yerschieden ist. Bei der

,1 | I I 4 Oxydation des Styrylderiv. mit Cr03-H2S 0 4
■ \ / jr'co,c,Hł wurde uberraschenderweise der Imidazolring auf-

crl 11 III C-COiCiHt gespalten u. Zimtsaureamid gebildet.
V e r s u c h e .  Imidazol-1-carboiisauredthyUsler (I). Imidazol in C2H 5MgBr-Lsg. 

emtragen (grauweiBer Nd.), naeh Zusatz von C1-C02C2H5 24 Stdn. kochen, mit Eis 
zers., mit C 02 sattigen. K p .l6 100°, stark bas. Pikrat, C12H n 0 9N5, aus absol. A., 
F. 124°. — 5-Melhylimidazol-l-carbonsaureatliylester (II). Ebenso mit 4(5)-Methyl- 
imidazol. Kp .21 118— 119°, wl. in W., 11. in Sauren. Pikrat, C13H i3OsN5, aus A. hell- 
gelbe Nadeln, F. 148— 149°. Aus alkoh. Lsg. mit konz. H N 0 3, dann A. das Nitrat, 
C;Hn 0 5N3> aus Essigester dicke Blocke, F. 116— 117°. —  1-Athylimidazol. I  in An- 
teuen von 0,2—0,3 g 20 Sek. in Bad von 250— 260° tauchen u. schnell abkiihlen, An- 
teile yereinigen u. dest. Kp.le 110°. Pikrat, Cu H u O;N5, aus W. oder A. hellgelbe, dicke
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Nadeln, F. 170°. — 5-Methyl-l-athylimidazól. II im Vakuum 1/ i Stdo. auf 180° erhitzen 
u. anschlieBend dest. Aus dem 1. VorIauf das Pikrat, C12H 130-N 5, aus A. hellgelbe 
Blattchen, F. 140°. —  4(ó)-Melhyl-2-styrylimidazol, C12H 12N 2. 150 g Aceton mit 32 g 
So02 4 Stdn. kochen (vgl. R il e y  u . Mitarbeitcr, C. 1 9 3 2 . II. 1156), vom Se abgieflen, 
Aceton mit Aufsatz abdest., mit A. verd., nach 24 Stdn. Filtrat m it 36 g Zimtaldehyd 
u. 100 ccm gesatt. alkoh. NH3 yersetzen, 1 Stde. NH 3 einlciten, 4 Stdn. bei ca. 40° 
halten, NH 3 durch Eindampfen im Vakuum entfernen, verd. HC1 zugeben u. kochen, 
vom Harz getrennte Lsg. mit N H 4OH fallen, Nd. mit wenig Aceton oder A. waschen. 
Aus h. A. +  W. stark lichtbrechende, schwach gelbliche Nadeln, F. 235°, swl. in W. 
Nitrat, C12H 130 3N 3, aus W., F. 168° (Zers.). Pikrat, C18H150 7N 5, aus W. Blattchen, 
F. 248° (Zers.). — 4(5)-Hethyl-2-phenylimidazol, C10H 10Ń2. Aus den Muttcrlaugen des 
vorigen in sehr geringer Menge; gebildet aus Methylglyoxal, N H 3 u. Benzaldehyd, 
letzterer wohl durch Zers. des Zimtaldehyds. F . 180°. •— 4(5)-Methylimidazol-2-carbon- 
sauretithylestemitrat (nach III), C7Hn 0 5N3. Vorvoriges in Aceton-W. (10: 1) mit wss. 
Ba(Mn04)2-Lsg. erst bei 15—20°, dann bei — 10 bis — 15° u. sehlieBlich wieder bei 
15—20° sehr langsam oxydieren, wie ublich isolierte rohe Saure aus A. -j- A. um- 
fallen u. mit 2—3°/0ig. alkoh. HC1 im Rohr 3 Stdn. auf 120° erhitzen, isolierten Ester 
in A. mit konz. H N 03, dann A. fallen. Aus Essigester dicke Nadeln, F. 124°. — 4(5)-3Ie- 
thylimidazól-2-carbonsdiire, C5H 60 2N 2. Voriges mit methanol. KOH kochen, m it HC1 
ansauern u. yerdampfen, aus absol. A. +  A. fallen. WeiBes, sandiges Pulyer, F. 175° 
(Zers.). Wird durch Erhitzen iiber den F. glatt zum 4(5)-Methylimidazol decarboxyliert. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 6 8 . 2283— 91. 4/12. 1935. Gottingen, Univ.) L ind en batjm .

Jacques Parrod, Oxydationsprodukte des 4-[d-Arabinotetraoxxybutyl]-imidazols durch 
Salpetersaure. Vf. hat das friiher (C. 1 9 3 3 .1. 3924, besonders 1931 . II. 442) beschriebenc 
4-[d-Arabi>wtełraoxybutyl\-imidazol (I) mit H N 03 oxydiert u. erhalten: 1. Saure II, 
welche Vf. Imidazol-4-[d-arabi?iotrioxypropyl]-carbonsaure nennt, in Form ihres Lacton- 

tt  n n  fiir nitrats; 2. die bekannte Imidazolyl-(4)-glyoxylsaure
i Y- , (III), C3H3N2• CO• C 02H ; 3. wenig Imidazolcarbon-

C H :N -C — C— C— C—C 02H sdure-(4) (IV). — 10 g I mit 40 ccm H N 0 3 (D. 1,38) 
■mtt ( i i i  A tt A  tt  t t  in bedeckter Schale bis zur beendeten Entw. roter
JNtt UM u  n  i i  Dampfe auf sd. W .-Bad erhitzen, H N 0 3 durch Yer
dampfen mit W. entfernen, mit sd. W. aufnehmen u. erkalten lassen. WeiBer Nd. 
(Filtrat A) ist fast reine III. Durch Losen in der bereehneten Menge KOH das K-Salz, 
C5H30 3N 2K +  2 H 20 , aus 75%ig. A. Nadeln, 11. in W. (laekmusneutral). Aus sd. 
10%ig. HNOj das Nitrat, CsH 40 3N2, H N 03, derbe Prismen, welche sich beim Erhitzen 
zers.; wird durch langeres Erhitzen im Vakuum auf 130° oder durch wiederholtes Auf
nehmen mit h. W. in die Komponenten gespalten. — Durch Einengen des obigen 
Filtrats A Nadeln von IV. Aus der Mutterlauge das N itrat des Lactons der II, C7Hs0 4N2, 
H N 0 3 +  H 20 , derbe Prismen, F . 104°, wl. in k., 11. in h. W.; yerliert das ICrystall- 
wasser im Vakuum bei 60°; gibt mit Na-p-Diazobenzolsulfonat rote, mit NaOH u. Spur 
C uS04 intensiv yiolettrote Farbung u. wird durch ammoniakal. A gN 03-Lsg. gefallt. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 00 . 1049— 51. 1935.) L indenbaum -

Vladimir J. Mikeska und Marston Taylor Bogert. Synthese gewisser phenylierter 
Benzozazole und dereń Derivate. Es wird auf die Ahnlichkeit in Darst. u. Eigg. zwischen 
Oxazolen, Imidazolen u. Thiazolen hingewiesen. —  Durch Red. von 3 -Nitro-4-oxv- 
diphenyl zum Amin u. Kondensation mit p-Nitrobenzoylchlorid wird 2-p-Nilrophenyl-S- 
phenylbenzoxazol (X) erhalten, das zum Amin (XI) reduziert werden kann. Die Synthese 
des isomeren 7-Phenylbenzoxazols fuhrt von 3,5-Dinitro-2-oxydiphenyl iiber das Ben- 
zoat (XVI) durch Red. u. gleichzeitigen RingschluB zum 2,7-Diphenyl-5 -aminóbenz- 
oxazol (XVII).

x i x  c sH 4< g > ; c . R  x i v  g j  H S 0 , > 08H j < 0> C c 8n 3< | W “ )
V e r s u c h e .  Rohniaterial. Das bei der Phenoldarst. ais Nebenprod. anfallende 

Gemisch hoher sd. Verbb. wird m it NaOH gekocht, mit k. W. verd. u. filtriert. Riick- 
stand: Diphenylsulfon, C12H 10O2S (I), durch Vakuumdest-., Krystallisation aus A. u. 
Sublimieren reinigen; F. 128°. Dinitrodiphenylsulfon, C12HsO„N2S (II), F. 197°. Das 
Filtrat von I wird sauer gemacht; p-Oxydiphenyl, C12H10O (III), u. o-Oxydiphenyl (IA) 
fallen neben teerigen Verbb. aus. Filtrieren, trocknen, Vakuumdest. bis zur Zers.; 
das Destillat mit k. Bzn. extrahieren. III ais Riickstand. Aus A. glanzende Nadeln 
oder Schuppen, F. 164° (vgl. R a if o r d , C. 1925 . II. 1273); Identifizierung. Aus der 
Benzinlsg. IV; Vakuumdest.; aus A. Krystalle, F. 67,5°; identifiziert durch Darst. des
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з,5-Dinitrodęriv. Das Rohmaterial enthielt 33% Diphenylsulfon, 10% p-, 11% o-Oxy- 
diphcnyl. — 3-nilro-4-oxydiphenylsulfonsaures Barium, C2,H 160 12N 2S2Ba (V) (im Original 
ais freie Saure bezeichnet; Formel ohne S; d. Ref.), durch Einw. von konz. H2S 0 4 
auf 3-Nitro-4-oxydiplienyl bei 70°. Der UberschuB an E 2SO_, wird mit Ba(OH)2 gefallt; 
Gclbfarbung zeigt Neutralisation an; erhitzen, stehen, filtrieren. Mit mehr Ba(OH)2 
wird das Filtrat tiefgclb. Rotfarbung oder rotor Nd. zeigen an, daB Ba in die Oxy- 
gruppe cingetreten ist. Durch Eindampfen der gelben Lsg. wird das Ba-Salz mit 80%  
Ausbeute in gelben Schuppen erhalten. —  3-NitrodipJienyl-4-p-toluolsulfonal, C10H 15O5NS 
(VI), aus 3-Nitro-4-oxydiphenyl u. p-Toluolsulfonsiiurechlorid mit Dimethylanilin 
bei 100° u. 24 Stdn. Ansiiueni, den trockenen Nd. m it l% ig. NaOH-Lsg. extrahicrcn, 
Riickstand aus A. krystall.; gelbe Schuppen F. 114,8°. —  3-Nitrodiphenyl-4-p-nitro- 
benzoal, C19H120 6N 2 (VII), aus 3-Nitro-4-oxydiphenyl in Pyridin u. p-Nitrobcnzoyl- 
chlorid bei 25°; nach 3 Stdn. in NaOH-Lsg. gioBen, filtrieren, aus A., F. 169°. —
3-Amino-4-oxydipheiiyl F. 209°. —  3-{p-Nitrobenzoylamino)-4-oxydiphenyl, Ci9H 1.,04iSt2
(VIII), ais Nebenprod. aus dcm rohon X durch Extraktion mit n-NaOH. Alkaliextrakt 
mit C02 sattigen, Nd. aus A. gelbe Schuppen, F. 249,3°. — 2,5-Diphenylbenzoxazol, 
C19H13ON (IX), aus 3-Amino-4-oxydiphenyl mit Bonzoylchlorid. Kochen u. dann frak- 
tionieren. Aus A. Schuppen, F. 132,8°. —  2-(p-Nitrophemjl)-5-phe.nylbenzoxazol, CHiH I2- 
0 3N2 (X), aus 3-Amino-4-oxydiphenjd u. p-Nitrobenzoylchlorid bei 210°. Rk.-Prod. 
mit NaOH ausziehen u. den getrockneten Riickstand mit Toluol extrahieren; letzteres 
verdampfen; aus Eg. F. 288,8°. — 2-(p-Aminoplienyl)-5-phmylbenzoxazol, C19H 1(ON2 
(XI); VII in Eg. wird mit Stannochlorid in konz. HCl bei 100° reduziert; das Zinn- 
doppelsalz mit Natronlauge spalten; das rohe Oxazol aus A. gelblichc Nadeln, F. 174,2°. 
XI auch durch ahnliche Red. von X. Die Verb. zeigt in A. violette Fluorescenz. —
2-(p-Benzoldiazoniumchlorid)-5-phenylbenzoxazolcMorhydrał, C19H 13ON3CI2 (XIII), durch 
Diazotieren von XI u. Abfiltrieren des Nd.; gelb, amorph, F. 130,5°. —  2-p-Amino- 
phenyl-S-plwnylbcnzozuzol-disulfonsaure, C10H 1,O-N2S2 (XIV), aus XI u. rauchender 
(60% S 0 3) Schwefelsaure bei 55°, 12 Stdn.; auf Eis gieBen; Nd. m it Ammoniakwasser 
aufnehmen, filtrieren, ansauern. Die Saure ist farblos u. amorph. Beim Schmclzen 
mit Alkali entstehen nur Prodd., die in W. 11., aber unl. in organ. Lósungsmm. sind. 
Sprengung des Oxazolringes nach XIX vorausgesetzt, muB dcmnach jeder der beiden 
Benzolringe eine Sulfongruppc tragen; fiir dic Disulfonsaure ist Konst. XIV wahr- 
scheinlich. — 2-p-Oxyphenyl-5-plienylbenzoxazol, CISH 130 2N  (XV), aus XIII u. verd. 
H2S 04; F. 270°. Aus A. cremefarbigc Sehuppcn, zeigen in konz. H 2S 0 4 blaue Fluores
cenz. — 3,5-Dinitrodiphenyl-2-benzoat, C ,,H 12OcN2 (XVI), durch Schutteln von 3,5-Di- 
nitro-2-oxydiphenylnatrium in Aceton mit Benzoylchlorid. Mit W. u. A. fallen. Aus A. 
schwach gelbe Krystalle, F. 119,5°. —  2,7-Diplienyl-5-aminobenzoxazol, C,9H 14ONj, 
(XVII), durch Red. von XVI, wie XI; aus A. schwach gelbe Nadeln, F. 220,8°; alkoh. 
Lsg. zeigt griine Fluorescenz. — Sidfonsaure, Ci9H 160 3N 2S (XVIII), aus XVII u. rauchen
der HjSOj mit 50% freiem S 0 3 bei 55°; krystallisiert mit 1 Mol W ., Zers. iiber 375°; 
nach Erhitzen mit NaOH konnte nur Benzoesaure identif iziert werden; die Sulfongruppc 
scheint am Benzoxazol zu haften. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2121—24. Nov. 1935. 
New York.) H a n e l .

J- P. Wibaut, J. Overho£f und H. GeldoJ, 4-Brompyridin. Vff. haben das noch 
unbekannte 4-Brompyridin nach 2 Verff. dargestellt: 1. durch Einw. von PBr5 auf
4-Oxypyridin; 2. durch Einw. von H N 0 2 auf in HBr gel. 4-Nitraminopyridin nach 
der von K o e n ig s  u . Mitarbeitern (C. 1924. II. 978) fiir die Darst. des 4-Chlorpyridins 
gegebenen Vorsehrift. Das 2. Verf. ist das bessere. 4-Brompyridin ist, frisch dargestellt, 
eine farblose, aber sehr unbestandige FI., welche sich bald in eine feste, braunlichgelbe, 
ihrer Natur nach noch unbestimmtc Substanz umwandelt, selbst im zugeschm. Rohr
и. im Dunkeln bei 0°, langsamer auch in ath. Lsg. Es wurde daher selbst nieht vóllig 
rcin erhalten, aber durch einige Salze charakterisiert.

V e r s u c h e .  1. 4,5 g 4-Oxypyridin, 5 g  POBr3 u. 10 g PBr5 5 Stdn. auf 130 
bis 140° erhitzt, Eiswasser u. KOH zugesetzt, mit Dampf dest., iibergehende FI. in A. 
aufgenommen. Danach ging etwas 2,4,6 -Tribrompyridin (F. 107°) uber. Aus der 
ath. Lsg. mit ath. Pikrinsaure 4-Brotnpyridinpikrat, Cu H 70 7N,jBr, gelbe Krystalle, 
bei ca. 135—140° sintemd, F. ca. 223° (Zers.). — 2. Darst. von 4-Aminopyridin nach 
K o e n ig s  u . G r e in e r  (C. 1931. I. 3562), von 4-NitraminopyTidin nach K o e n ig s  
u. Jlitarbeitern (C. 1924. II. 977). 0,07 g-Mol. 4-Nitraminopyridin mit 86 g konz. 
HBr vermischt, bei — 5° Lsg. von 0,07 g-Mol. N aN 02 eingeriihrt, 2 Stdn. bei Raum- 
temp. stehen gelassen, noch 2-mal in gleicher Weise je 0,07 g-Mol. N aN 02 zugegeben,
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freies Br mit Na2S 0 3-Lsg. entfernt, 5— 10 Min. gekocht, mit KOH alkalisiert u. mit 
Dampf dest., Destillat ausgeathert. Aus der ath. Lsg. obiges Pikrat, ferner mit ath. 
HgCl2-Lsg. 4-Brompyridin-Mercurichlorid, C5H,NBr, HgCl2, weifl, bei 130— 140° dunkel, 
Zers. > 270°. — 4-Brompyridin, C5H,NBr. Aus friscb bereiteter u. getrockneter ath. 
Lsg. den A. unter 15 mm u. ohno Erwarmung mit Kolonne abdest., Ruckstand aus 
W.-Bad von 55— 56° dest. Kp .0i3_0,5 27,5—30°, farblose FI., in Eis zu weiBer, krystalliner 
M. erstarrend. E. 0—1°, nu!0 =  1,5679. Br-Best. fiel um ca, 1,5% zu niedrig aus. — 
Cliloroplatinat, (C6H 5NBr)2PtCl6, orangen, krystallin. — 4-Aminopyridin. Rohes
4-Brompyridin mit NHjOH (D. 0,9) im Rohr 8 Stdn. auf 200° erhitzt, vicl KOH zu- 
gefugt u. ausgeiithcrt. Aus Bzl., F . 157°. — Das durch spontane Umwandlung des
4-Brompyridins gebildeto gelbbraune Prod. ist 11. in W., fast unl. in absol. A. Die wss. 
Lsg. reagiert stark lackmussauer, enthalt Br-Ionen u. gibt m it NH.iOH oder K 2C03 
rotbrauncn, amorphen Nd. Ferner lassen sich ein Chloroplatinat, Bromoplatinat u. 
Chloroaurat fallen. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54  ([4] 16). 807— 12. 15/11. 1935. 
Amsterdam, Univ.) LlN D E N B A U M .

J. P. W ibaut, H . D . Tjeenk W illink  jr. und W . E. N ieuw enhuis, Darstellung von 
2,2'-Dichinolyl durch katalytische Dehydrierung von Chinolin. Es ist fruher (C. 1931 . I. 
2756. 1 9 3 5 . I. 2983) gezeigt worden, dafl 2,2'-Dipyridyl durch Erhitzen von Pyridin 
mit einem Ni-Al20 3-Katalysator oder aueh mit J  auf ca. 320° dargestellt werden kann, 
wahrend die Bldg. von Diphenyl aus Bzl. viel schwerer erfolgt (C. 1 9 3 4 . II. 1454). 
Bei dieser besonderen Rk. schcint der Pyridinkern reaktionsfahiger zu sein ais der 
Benzolkern. Wenn dies richtig ist, sollte es moglich sein, 2,2'-Dichinolyl durch katalyt. 
Dehydrierung von Chinolin bei ca. 325° zu erhalten. Das ist wirklich der Fali. Be- 
merkenswert ist, daB die Rk. selektiv bei Tempp. von 320—360° erfolgt, u. daB nur 
das 2-standige H-Atom abgespalten wird. — 40 g Chinolin u. 5 g Ni-Katalysator (wic
1. c. dargestellt) im Rohr unter Schiittcln 6 Stdn. auf 325—335° erhitzt, dann passend 
aufgearbeitet. Aus 120 g Chinolin wurden 94 g desselben zuriickgewonnen u. 4,2 g 
fast reines 2,2'-Dichinolyl erhalten, entsprechend einer Ausbeute von ca. 15% auf 
das ycrbrauchte Chinolin. Bei Verwendung von J  ais Katalysator war dagegen die 
Ausbeute auBerst gering. Das mit Ni erhaltene 2,2'-Dichinolyl, C18H 12N 2, bildetc 
aus A. Nadeln, F. 195— 195,5°. Aus ath. Lsg. das Pikrat, aus A., F. 215— 216°. Vgl. 
dazu SMIRNOFF (C. 1 9 2 2 .1. 870). (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 5 4  ([4] 16). 804—07. 
15/11. 1935. Amsterdam, Univ.) LlNDENBAUM.

B. Sam dahl und Chr. Fr. W eider, Vber einige. Ester von Aminoalkoholen mit der 
Acridin-9-carbonsa.ure. Vff. haben diese Saure mit jŚ-Aminoathanol u. einigen /3-Dialkyl- 

C-CO-O• CHa■CH,J-NRj aminoathanolen zu Estern vom nebenst. Typus

weisen -wurden. Es hat sich jedoch gezeigt, daB sie sehr schwach anasthesierend, nicht 
antisept. u. ohne Wrkg. auf Malaria sind.

V o r s u c h e .  Acridin-9-carbonsaurechloridhydrocMorid, Cu H9ONC12. 1 Teil der 
Saure (Darst. nach L e h m s t e d t  u. WlRTH, C. 1928 . II. 2363) mit 4—5 Teilen SOCl2 
bis zur Lsg. kochen u. das meiste SOCl2 abdest.; R est aus der Mutterlauge mit Bzl. 
Gelb, krystallin, F . 215—216° (Zers.). —  Acridin-9-carbonsaure-fi-aminoathykster, 
CmHnO.Nj. 13,9 g des yorigen in wenig Bzl. suspendieren, 3,3 g /?-Aminoathanol (aus 
Athylenoxyd u. NH3) eintropfen, 4—5 Stdn. kochen, Nd. absaugen, mit Bzl. waschen, 
im Vakuum trocknen u. mit salzsaurem W. behandeln (Ruckstand ist Acridincarbon- 
siiure), Lsg. mit NaOH fallen. Aus sd. A. +  sd. W . (wiederholt) gelbliche Nadeln, bis- 
weilen rhomboidale Krystalle, beide F. 238— 240° (Zers.). Ausbeute 50— 60% (aueh 
in den folgenden Fallen). —  Hydrochlorid, C16H 150 2N2C1. In die alkoh. Lsg. HCl-Gas 
bis zum UberschuB leiten u. vorsichtig mit absol. A. fallen, ebenso umfallen. Citronen- 
gelb, krystallin, F. 238—240° (Zers.). Wss. Lsg. lackmussauer, schnell triibe infolgc 
Bldg. des freien Esters. Ein Dihydrochlorid wurde nicht erhalten. —  Acridin-9-carbon- 
sdure-p-dimethylaminodthylesterdihydrochlorid, C18H 200 2N2C12. Ebenso mit /S-Dimethyl- 
aminoathanol [aus Athylenoxyd u. NH(CH3)2], wobei sich direkt das D ihydrochlorid  
bildet. Rohprod. in saurem W. losen, Filtrat mit NaOH alkalisieren u. ausathern, 
getrocknete Lsg. mit ath. HC1 fallen, aus A. +  A. wiederholt umfallen. Orangegelbe 
Nadelchen. F. 172— 173° (Zers.), 11. in W . u. A. (stark lackmussauer). Freier Ester 
rotliches Ól. —  Monóhydrochlorid, ClsH i90 2N2Cl. 1 Mol. des Yorigen u. etwas iiber
1 Mol. freien Ester in absol. A. losen (ca. 2%ig) u. in absol. A. eintropfen. Gelbliche

(R =  H bzw. Alkyl) vcrbunden u. dic Hydro- 
chloride derselbcn dargestellt, in der Erwartung, 
daB diese Yerbb. wertvolle pharmakolog. Eigg. auf-
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Prismen, F . 189— 190° (Zers.), U. in W. u. A. (fast ląókmusneutral). —  Darst. der 
folgenden Verbb. analog. Alle freien Ester sind rotliche Ole. —  Acridin-9-carbonsaure- 
fj-diathyTaminodthylesternumohydrochlorid, C2nH 230 2N 2Cl. /3-Diathylaminoathanol aus- 
Athylenosyd oder Glykolehlorhydrin u. NH(C2H5)2. Gelbliehe Nadelohen, F. 179— 180° 
(Zers.). — Dihydrochlorid, C20H 2.,O2N2Cl2, citronengelbe Prismen, F. 179— 180° (Zers.).
— p-Dipropylaminoathanol. In 16 g sd. NH(C3H 7)2 (108°) wahrend Vs Stde. 10 g 
Glykolehlorhydrin eintragen, 3 Stdn. koehen, nach einigem Stehen auf 50° erwarmen, 
wss. Lsg. von 8 g NaOH u. W. bis zur Lsg. des NaCl zugeben, mit Bzl. estrahieren usw. 
Kp .„2 90—92°. — Acridin-9-airbonsdure-f)-dipropylaminodthylestermoiwhydrochlorid, 
C22H 270 2N 2C1, gelbliehe Prismen, F. 177— 178° (Zers.}, in W. schwercr 1. ais die obigen 
Monohydrochloride. —  Dihydrochlorid, C22H 2S0 2N 2C12, mkr. sehwefelgelbe Prismen, 
F. 177—178° (Zers.). — fi-DUsóbutylaminoathanol. Analog dem obigen; Glykolchlor- 
hydrin boi 120° eintragen, NaOH bei 70° zugeben. K p .15 96—98°. — Acridin-9-carbon- 
sdurc-fi-diisobutyldmijwdihylestemwnohydrochlorid, C2JH :110 2N 2C1, gelblich, krystallin, 
F. 178— 180° (Zers.), sonst wie das vorige. —  Dihydrochlorid, C24H 320 2N 2C12, sehwefel- 
gelbo Prismen, F . 168— 169° (Zers.). — p-Diisoamylaminodthanol. Analog; NaOH bei 
90—100° zugeben. K p .15 126—128°. — Acridin-9-carbonsdure-p-diisoamylaminodthyl- 
Mlermonohydrochlorid, C2(!H ,,0 2N 2C1, farblose Nadeln, boi 130° weich, F. 146°. —  
Dihydrochlorid, C20H 30O2N 2ć l2, citronengelb, krystallin, F. 167— 168° (Zers.). (Buli. 
Soc. chim. France [5] 2■ 2008—16. Nov. 1935. Oslo, Univ.) L indenbaum .

W. N. Haworth, Die. 31 olekularstruktur der Kohlenhydrale. (Vgl. C. 1936.1. 74.) 
(Text. Manufacturer 61. 387—89. Sept. 1935.) E l s n e r .

R. C. Hockett und C. S. Hudson, Emil Fischers Ableilung der Konfiguration von 
d-Glucose. Dic Pentaacelate von d-Arabit und d-X ylit. E. F IS C H E R  zog zur Festlegung 
der Konfiguration von d-Glucose die Trioxglularsduren horan; dic von 1-Arabinosc 
sich ableitende Form ist opt.-akt„ wahrend die aus d-Xylosc entstehende wegen der 
symm. Konfiguration inakt. ist. Fur diese Beweisfiihrung sind dic entsprechenden 
Pentite, insbesondere dereń Acetatc noch besser geeignet. — d-Arabit-peniaacdat. 
Prismen (aus wss. Methanol), F. 74— 75° (korr.). [a]p2° = + 3 7 , 2 °  (Chlf.; c =  7,3). 
Gibt mit einem aus Fleehten gewonnenen Praparat keine F.-Erniedrigung. — X ylit- 
pentaacetat. Prismen (aus wss. Methanol), F. 61,5— 62,5° (korr.). Opt.-inakt. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 1753. 9/9. 1935. Washington, Nat. Inst. o f Health.) E l s n e r .

Hellmut Bredereck, Kohlenhydrale und Furfurol. II . Umsetzungen mit fi-Meihyl- 
glucosid und Olucose; Darslellung des 2,3-Diacetyl-fi-methylglucosids. (I. vgl. C. 1935-
II. 519.) Bei der Kondensation von Olucose m it Furfurol u. nachfolgender Acetylierung 
erhalt man neben anderen Prodd. {S-l,2,3-Triacetyl-4,6-furylidenglucose, die dureh 
Furfurolabspaltung, Tritylierung u. Nachacetylierung in dic schon bekannte fi-1,2,3,4- 
Tetraacetyl-6-tritylglucose (HELFERICH, Moog u . J u n g e r , Ber. dtseh. chem. Ges. 
58 [1925] 872) ubergefuhrt werden konnte. (5-Methylglucosid liefert bei der Kondensation 
mit Furfurol glatt 4,6-Monofuryliden-j)-methylgltu:osid, dessen Konst. dureh Um- 
wandlung iiber das krystallin orhaltene 2,3-Diacetyl-fi-methylglucosid in das bekannte 
2>3-Diacetyl-4,6-dibenzoyl-/?-methylglucosicl (LEVENE u . R a y m o n d , C. 1933. I. 2084) 
bewiesen wurde. Beim Erhitzen von 4,6-Monofuryliden-a.-methylmannosid mit Benz
aldehyd im C02-Strom wurde das Ausgangsmatierial zuruekgewonnen, beim Schutteln 
mit Benzaldehyd u. ZnCl2 entstand Dibonzyliden-ot-methylmannosid. Der Furyliden- 
rest ist also labiler ais der Benzylidenrest.

V e r s u c h o .  Da kaufliches Furfurol oft unbefriedigende Ausbeuten lieferte, 
wurde es zunachst entsauert, mit CaCl2 getrooknet, im Vakuum dest. u. dann mit
0,16 ccm H N 03 (D. 1,20) auf je 100 cem versetzt. —  4,6-Furyliden-fS-methylglucosid, 
C12H I60 7. 10 g jS-Methylglueosid wurden mit 100 ccm angesauertem Furfurol unter 
Durehleiten Yon C 02 in der friiher beschriebenen Apparatur l l/4 Stdn. auf 170— 175° 
erhitzt. Krystalle (aus A.), F. 160—162°. [cc]D24 =  — 97,2° (Pyridin). —  2,3-Diacetyl-
4.6-furyliden-fi-methyl(jlucosid, C16H 20O9. Aus vorst. Verb. dureh Erwarmen mit Acet
anhydrid u. Pyridin. Krystalle (aus A.), F. 205— 207°. [oc] d21 =  — 85,1° (Chlf.). —
2,3-Diacetyl-fi-methylglucosid, Cu H lsOa. Vorst. Verb. wird in der 20-fachen Menge A., 
der 0,5% konz. HCl enthalt, lU Stde. bei 60° unter Sohiitteln aufbewahrt. Krystalle 
(aus Essigester-Lg.), F. 109^-111°. [a]D21 =  —  51,8° (Chlf.). —  2,3-Diacetyl-
4.6-dibenzoyl-fl-methylglueosid, F. 167— 168°. [a]D23 =  — 11,8° (Chlf.). — £-1,2,3-Tri- 
acetyl-4,6-fxirylidengiucose, C17H 20O1(). 10 g wasserfreie Gluoose werden in 100 ccm 
angesauertem Furfurol l l/ 2 Stdn" auf 170—175° erhitzt. Das Furfurol wird im Vakuum 
abdest. u. der eingedampfte Essigesterauszug mit 55 ccm Acetanhydrid u. 5,5 g
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Natriumacetat 4 Stdn. auf dem W.-Bad erwarmt. Ausbeutc 2 g. Krystalle (aus A.) 
F. 203—204°. [<x]d25 =  —  46,6° (Chlf.). — P-l,2,3,4-Tetraacetyllritylglucose, F. 165 
bis 166°. [a]o25 =  +  48,3° (Pyridin). (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 8 . 2299—2302. 4/12. 
1935. Leipzig, UniY., Chem. Labor.) E l s n e r .

Nelson K. Richtmyer und C. S. Hudson, Die Umlagerung wm Zuckeracctaten 
durch Aluminiumchlorid. Weiterc Untersuchungen iiber Neolactose und d-Altrose. Die 
von K u N Z  u. H u d s o n  (C. 19 2 6 . II. 2414. 2415) fiir d-Altrose (I) errechnete opt. Drehung 
(—98°) ist nicht mit dem von A U S T IN  u. H u M O L L E R  (C. 1934 . II. 228) an krystalli- 
sierter l-Altrose (II) beobachteten Wert (—32,3°) in Einklang zu bringen. Die vor- 
liegende Untcrs. soli diese Diskrepanz aufklaren. a-Acełochlomeoladose (III) stellt man 
am besten durch Einw. eines Gcmisches von A1CI3 u. PC15 auf /S-Lactoseoctaacctat 
dar. Beim Schiitteln von III mit Silberearbonat u. wss. Aceton entsteht Neolactose- 
lieptaacetat, von dem 2 Yerschiedeno krystallino Formen isoliert werden konnten: die 
p-Form u. cin zusammenkrystallisierendes Oemisch aus gleichen Teilen a- u. fi-Form, 
das bei Yorsiclitiger Acetyliorung dann aueh gleiche Teile a- u. /?-Octaacetat liefert. 
Es gelang, die Neolactose (IV) sclbst in krystallinem Zustand zu gewinnen. Dor bei 
Saurehydrolyso von IV u. anschlicCender Vergarung der d-Galaktose verbleibendc 
Altrosesirup besaB dio schon in der friiheren Arbeit beobachteto starkę Linksdrehung. 
Durch Behandlung dieses Sirups mit Benzylmercaptan u. konz. HC1 wurde krystallines 
d-Altrosebenzylmercaptal (V) erhalten, dessen Konstanten gut mit denen eines aus II 
bereiteten Vorgleichspraparats ubereinstimmten. Es gelang, V mit Hilfe von Mercuri- 
ehlorid u. Cadmiumcarbonat in krystalline I uberzufiihren, dereń Gleichgewichts- 
drehung in W. (+32,6°) gut im Einklang steht mit dom von A U S T IN  u. H U M O L L E R  
(1. c.) fiir II beobachteten Wert. Die starkę Linksdrehung des aus IV erhaltenen Sirups 
ist durch Bldg. einer stark negativ drehenden Anliydro-d-altrose wahrend der Saure- 
hydrolyse zu erklaren, denn I u. II erleiden beim Erhitzen mit n. HC1 eine Abnahme des 
Red.-Vermogens auf etwa 43°/0 u. zugleich eine Drehungsanderung auf — bzw. +98°.

PTT .OTT Die spezif. Drehung der Anhydro-d-altrose 
CHO i s errechnet sich dcmnach auf — 220°. Es
l C = 0  wird auf das analoge Verh. der struktur -

IIO ■ C• H H O * i - H  ahnlichen Sedoheptose (VI) hingowiesen,
H-C-OII  " i ' die selbst schwaoh rechtsdrehend ist u.

I i  V I II • C • OH leicht unter Einw. von Sauren in stark
H-C-OII  i links drehende, nicht reduzierendo An-
II ■ C • OH ' l" hydrosedoheptose uborgoht (La F o r g e  u .

i H- C- OH H u d son , J. biol. Chemistry 30 [1917].
CHj-OII CH -OH —  Die Umlagerung mit A1C13 wird jetzt

1' bei anderen Zuckeracetaten untersucht.
V c r s u c h e. Zur Darst. von III werden 50 g jS-Lactoseoetaacetat in 350 ccm 

alkoholfreiem Chlf. gel. u. mit 100 g A1C13 +  50 g PC15 versetzt u. im Wasserbad auf 
55— 58° erwarmt (20 Min.). Weitere Aufarbeitung siehe im Original. Ausboute an
III 33—45°/0. — fl-Ncolacloseheptaacetat, C26H 360 18. 50 g III w-erden bei Raumtemp. 
mit 25 g Silberearbonat in 500 ccm Aceton 4- 25 ccm W. Prismen +  x H 20 , das an 
der Luft oder im Vakuumexsiccator entweicht, F. 135— 136°, M d 20 =  + 1 0 ,0 °— ->• 
+21,0° (nach 3—4 Tagen, Chlf., c =  4— 8). Nadeln (aus Aceton) +  x Krystallaccton, 
F. 53— 54°, dann fest werdend u. bei 135— 166° erneut schm. Liefert mit Acetanhydrid 
u. Pyridin Neolactose-/3-octaacetat. —  Neolaclose-„OL“-hcptaaceiat (Gemisch aus a- u. 
/9-Form), C26H30Oi8. Vorst. Verb. wird in Aceton gel., in der Warme zu einem dicken 
Sirup oingedampft, man lóst dann in sehr wenig Aceton u. Y e r s e tz t  mit A. u. PAe. 
Prismen, F. 85— 95°. [a] D20 =  + 2 3 ,3 °— >- +21,0° (nach 30 Stdn., Chlf., c =  8).
Wandelt sich beim Umkrystallisieren aus h. W. in die /J-Form um. Bei der Acetylierung 
mit Acetanhydrid u. Pyridin entstehen ungefahr gleiche Teile a- u. /?-Octaacetat. —
IV, C,-.H,2Ou . Aus den Heptaacetaten durch Verseifung mit Bariummethylat. Prismen 
(aus Methanol), F. 190° (Zers.). [a] D20 =  + 3 4 ,6 °— >- +35,5° (nach 20 M n., W.. 
c =  8). —  V, C20H 20O5S2. Nadeln (aus A. oder W.), F. 121— 122°. [a] D20 =  +39,4° 
(Pyridin. c =  3). —  l-Altrosebenzylmercaptal. F. 121— 122°, [a]o20 =  —39,2° (Pyridin, 
c =  2). —  I, C6H 12Oe. Prismen (aus A.), F. 103—105°. [a] D20 =  + 32 ,6° (W.; c =  7,6). 
Mutarotation wurde nicht beobachtet. Nach der Mikromethode Yon S h a ffer -H a R T -  
MANN zcigt I  nur 56% des Red.-Vermogens von II, ebenso zeigt nach dieser Methode 
d-Arabinose nur 76% des Red.-Vermogens Yon l-Arabinose. Vff. erklaren dies durch 
die opt. AktiYitót des Kupferreagenses (enthalt d-Weinsaure) u. stellen eine weitere
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Unters. dieser Bcobachtung in Aussicht. (J. Amer. chem. Soc. 57 . 1716— 21. 9/9. 1935. 
Washington, Nat. Inst. o f Health.) E l s n e r .

M arja  K o łaczkow ska und T adeusz  U rbańsk i, Rontgenographische Unter- 
suclmngm der Nitrierungsprodukle der Starkę. I. Dio Anderung des Róntgenogramms 
bei Ubergang von Starko zum Nitrat berulit in der Yerminderung der Zalil der Inter- 
ferenzringe u. VergróBerung ihrer Breite. Charakterist. ist das Versehwrinden der 
Ringe 5, 6a u. 6b naoh K a t z .  Man kann annehmen, daB der (teilweise) Ersatz von 
OH durch ONO, in der Starko mit einer Anderung der krystallin. Struktur verbunden 
ist, welche boi der Starkę klarer ausgepriigt ist ais beim Nitrat. Die 1. Starkę ergibt 
ein Rontgenogramm einer nahezu amorphen Substanz, wahrend naeh ihrer Nitrierung 
deutlich Intcrferenzringe auftreten. (Roczniki Chem. 15 . 339— 42. 1935. Warschau, 
Univ. u. Techn. Hochsch.) SC H Ó N FE L D .

Carl N iem ann , R . H . R o b e rts  und K a r l P a u l L in k , Die Isolierung und Charak- 
terisierung eines Starkepolysaccharids aus dem Jiolzigen Gewebe des Apfelbaums (Malus 
malus). Aus dem holzigen Gewebe von Apfelbaumzw'eigen wurde ein Polysaccharid 
isoliert, das im w-esentlichen mit der /?-Amylose aus Getreide- u. Knollenstarkę ident. 
ist. — Im letzten Teil des Januar gesammelte reife Asto mit 5— 8 cm Durchmesser 
wurden von der Rinde befreit, getrocknet, zu Sagemehl yerarbeitet, gemahlen u. ge- 
siebt. Das Mehl wurde im Soxhlet mit einem Gemiseh aus 2 Vol. Bzl. u. 1 Vol. A. 
erschopfend ausgezogen, im Luftstrom getrocknet, dann 2-mal mit 85°/0ig. A., der l °/0 
H N 03 enthielt, 25 Min. ausgekocht u. durch Waschen m it h. 85%ig. A. von HNO-, 
befreit. 250 g dieses Prod. wurden 2-mal mit 2 1 sd. 20%ig. A. 20 Min. im Dampfbad 
behandelt. Die im Yakuum auf 150 ccm eingedampften Filtrate wurden in 2 1 95%ig. 
A. gegeben. Zur weiteren Reinigung wurde das ausgefallene amorphe, rótliche Pulver 
in w. wss. Ammoniumthiocyanatlsg. dispergiert u. mit Norit behandelt. Das Poly
saccharid, (CGH t0O5)x (I), war 1. in w. W. u. Formamid, reduzierte nicht u. lieferte mit 
Jod eine Blaufarbung. Es enthielt 3,7% Xylan, wenig Erythrodextrin u. 0,60% Asche. 
[a]n29 =  +185° (Formamid; c =  1). [gcId24 =  + 190° (W.; c =  0,6). Bei der Acety- 
lierung entsteht ein Triacetał, (C12H 10Os)x, [a]n“  =  +168° (Chlf.; c =  3,9), aus dem
I prakt. pentosanfrei regeneriert werden kann. I  liefert bei 3-std. Kochen mit 2,5%ig. 
H2S04 96,1% reduzierende Zucker (ais Phenylosazon identifizierte Glucose u. Spuren 
Xylose). Bei 48-std. Erhitzen von I im Rohr auf 125° mit 1% HC1 enthaltendem Metha- 
nol irarde a-Methylglucosid erhalten. Hydrolysenkonstanten (Starkekonz. ca. 1%,
5-n. H 2SO4, Zeit in Minuten): K 3a =  5,1 • 10~2, K 90 =  1 ,5 -10~2. Vergleiehsbest. mit 
Kartoffelstarke K m — 4 ,5 -10-2. Bei der enzymat. Hydrolyse von I wurde Maltose 
(identifiziert ais Phenylosazon) erhalten. Die Geschwindigkeitskonstanten der enzymat. 
Hydrolyse stimmten gut mit einem Vergleichspraparat aus Kartoffelstarke uberein. 
(J. biol. Chemistry 110 . 727—37. 1935. Madison, Wisconsin-Univ., Departm. of Agri- 
cult. Chem. u. Departm. of Horticulture.) E l s n e r .

J .  M arch lew ska, Bcitrag zum Studium des Molekulargewichts von Cellulose mit 
Hilfe der dynamischen osmotischen Methode. I n  Anlehnung an die Methode von VAN 
CAM PBN (C . 1931 . II. 3363) wnrde das Mol.-Gew. von Cellulose („Cellit mittelviscos“) 
naeh der dynam. Methode (bei der die vom Lósungsm. mittels semipormeabler Membran 
getrennte Lsg. zunehmendem Druck ausgesetzt wird, bis das Lósungsm. die Strómungs- 
richtung andert) (vgl. TA M M A N N , Z. physik. Chem. 9 [1892]. 97) bestimmt. D ie VAN 
C A M PE N Sche Apparatur konnto nicht unmittelbar yerwendet werden, weil sie fur dio 
Unters. wss. Lsgg. bestimmt ist. Der App. wurde modifiziert. Ais Membranmaterial 
war am besten „Cellophan A 30“ , „ C e l lo p h a n  ultrafein“ u. „Tomophan 23“ geeignet. 
Fiir das Mol.-Gew. der techn. Acetylcellulose wurden Werte von 27000 bis 37000 
erhalten (vgl. auch O b o g i ,  B r o d a ,  C . 1 9 3 5 .1. 1190). (Roczniki Chem. 15. 331— 38. 
1935. Wien, Chem. Inst. d. Univ.) SC H Ó N FE L D .

O. K ra tk y  und G. Saito , Die Viskositdt von Schweizerlósungen der Cellulose. 
Unters. der Viscositat von Cellulose-Lsgg. (0,1—0,5 g Baumwolle in 100 ccm S c h w e i -  
ZERs Reagens) in Abhangigkeit yon Konz. u. Abbaugrad (Alterung bei 0, 10 u. 25°, 
Zeit 3 Stdn. bis 6 Tage). Die Strukturyiscositat wTirde wegen des geringen Druckes 
(19,2 cm Fl.) yernachlassigt. Im Unters.-Bereieh ist der Zusammenhang zwischen 
reduzierter Viseositat u. Konz. fast linear. Dio Abweichungen von der linearen Be
ziehung zwischen spezif. Yiscositat u. Konz., die bei hochmolekularen Substanzen 
schon bei niedrigen Konzz. auftreten, werden statt wie bisher auf Solvatation, auf die 
rcin^ hydrodynam. StSrung langgestreckter Teilehen zuriickgefuhrt u. ąuantitatiy 
erklart unter Heranziehung einer von E. GuTH stammendon (bisher unyeroffentlichten)
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Formel 1] .V =  1/30 (l /d f  c„ +  K  (l[d)* c„2 +  . . . (I =  Lange, d — Dicke der suspendier- 
ten Teilchen, c„ =  Vol.-Konz., K  =  Konst. von der GroBenordnung 10-3). Fiir l/d 
ergeben sieh nach den Formeln von G u th  u. ST A U D IN G E R  im Unters.-Bcrcich gut 
ubereinstimmende Werte. (Cellulosechem. 16. 85— 90. 10/11. 1935. Wion, I. Chem. 
Inat. d. Univ.) N e u m a n n .

P ulin  B ehari Sarkar, Die Chemie des Jutdignins. 7. Vcrhalten organischcr Ver- 
bindungen gegen CIO, und dessen Bedeuiung fiir die Konstitution des Lignins. (6 . vgl.
C. 1 9 3 5 . II. 2214.) Verschiedeno Typen organ. Verbb. wurden bei 20— 25° der Einw. 
von 0,25-n. C102-Lsg. unterworfen. Substanzcn m it freier phcnol. Hydroxylgruppe 
werden leicht oxydiert. Durch Methylierung oder Acetylierung geschiitzte Phenol- 
gruppen sind gegen C102 zwar widerstandsfahiger, aber doch angreifbar. Freie aliphat. 
Hydroxyle in der Seitenkette des Benzolrings werden ebenfalls yon C102 oxydiert, 
nicht aber, wenn sie durch einen Methyl- oder Acetylrest geschiitzt sind. Da Lignin (I) 
sowohl Mcthoxyl im Benzolring ais auch Hydrosyle an Seitenketten enthalt, darf 
aus der Angreifbarkeit durch C102 nicht gefolgert werden, daB I  eine aromat. Hydroxyl- 
gruppe enthalt. Die relativ groBe Widerstandsfahigkcit von methyliertem oder acety- 
liertem I gegen C102 IaBt auf einen Schutz der HydroxyIe in den Seitenketten schlieBcn. 
Substituenten, wie Cl, Br oder N 0 2 machen die Yerbb. widerstandsfahiger gegen C102, 
aus dem analogen Verh. der Chlor-, Brom- u. Nitrolignine ist zu folgern, daB bei I  die 
Substituenten wenigstens zum Teil in den Benzolring treten. Dioxymethvlengruppen 
sind sehr widerstandsfahig gegen C102. Die am Benzolring haftende Carboxylgruppe 
wird nicht angegriffen. Da sieh methylierte u. acetylierto aliphat. Verbb. u. von I 
bofreito Jule gegeniiber C102 gleich verhalten, wird hieraus in Dbcreinstimmung mit 
EHRLICH der SchluB gezogen, daB Jułepekłin aliphat. Natur ist. Jutepektin muB 
also eine andere Struktur ais I  aufweisen; Vf. lehnt darum auch die Theorie, daB I 
aus Pektin entsteht, ab. Bei Einw. von C102-Lsg. auf Lignin, weniger bei gasfórmigem 
CIO,, entsteht etwas Chlorlignin, welches auch fiir die gelbe Farbę der ligninfreien Faser 
verantwortlich ist. HCl-Lignin aus Teakholz braucht zum AufsehluB mit gasfórmigem 
C102 langerc Zeit u. liefert mehr Chlorlignin ais Jutdignin, letzteres wird deshalb ais 
weniger hoch polymer angesehen. (J. Indian chem. Soc. 12 . 470— 75. 1935. Dacca, 
Univ., Departm. of Chem.) E l s n e r .

P u lin  B eh a ri S a rk a r, Die Chemie des Jutdignins. 8. Methylierung von Lignin. 
(7. vgl. vorst. Ref.) Zur Ermittlung der freien OH-Gruppen wurde auf gewohnlichem 
Wegc dargestelltes Jutdignin  (I) mit Dimethylsulfat u. KOH methyliert, dabei wurde 
ein Geh. von 35— 36% OCH3 erreicht. In gleieher Weise wurde ein bei niedriger Temp. 
dargestelltes I  methyliert, welches 5 OCHa-Gruppen (19,18% OCH3) u. die unversehrte 
Dioxymethylengruppe (es lieferte 2,78% CH,0) enthielt. Hieraus entstand ein Methyl- 
prod. mit 34,51% OCH3 entsprechend 10 Methoxylgruppen. Genuines I enthalt also 
5 freie Hvdroxylgruppen, bei Annahme eines Mol.-Gowichtes von 830. Die fruher 
gemachte Annahme, daB das Red.-Verm6gen von I  durch 2 aus der Oxymcthylen- 
gruppo entstehende Hydroxylo in o-Stellung verursacht wird, IaBt sieh durch folgende 
Verss. stiitzen. I  reduziert nach 3—4-std. riickflieBendem Kochen mit 28%ig. H 2S04 
kraftig F E H L IN G sch c  Lsg. Wird das reduzierende Prod. nun vollstandig methyliert, 
so reduziort es nicht mehr; unverandertc Red. hatte eintreten miissen, wenn eine Alde- 
hydgruppe Ursache des Red.-Vermógens gewesen ware. Bei der OCH3-Best. nach 
Z E IS E L  liefert. I  ebenso wie Vanillin (II) u. Vanillinsiiure (III) CH3J  erst bei 92— 93°. 
Bei methyliertem I crseheint CH3J  schon bei 84— 85°. Daraus wird geschlossen, daB I 
ebenso wie II u. III OCH:, am Benzolring enthalt, wie dies bereits von F r e u d e n b e r G  
festgestellt wurde, u. daB wahrend der Methylierung von I CH3 an Hydroxyle der 
Seitonkette tritt. Durch riickflieBendes Kochen von I oder methyliertem I mit 28%ig.
H ,S 0 4 oder 2-n. alkoh. KOH wird der OCH3-Geh. nicht veriindert, alle CH3-Gruppen 
sind also atherartig gebunden. Unter den Óxydationsprodd. von methyliertem I mit
5-n. H N 0 3 wurde keine Anissaure aufgefunden. (J. Indian chem. Soc. 12 . 542— 46. 
1935. Dacca, Univ., Departm. of Chem.) E L S N E R .

P u lin  B e h a ri S a rk a r , Die Chemie des Jutdignins. 9. Acetylierung von Lignin. 
(8. vgl. vorst. Ref.) Nach dem schonenden Verf. des Vf. hergestelltes Jutdignin  (I) 
enthielt nach 2-maliger Acetylierung mit Acotanhydrid u. Pyridin 29,45% Essigsaure, 
wahrend die Theorie fiir 5 Hydrosyle bei einem Mol.-Gewicht von 830 28,85% fordert. 
Dioxymethylen- u. OCH3-Gruppen werden wahrend der Acetylierung nicht angegriffen, 
wie die unveranderte Ausbeute an CH;0  u. OCH3 zeigt. Gewohnliches HCl-Lignin 
u. genuines Lignin, das 3— 4 Stdn. mit 28%ig. H2S 0 4 riickflieBend gekocht wurde,
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liefcrtcn bei der Acetylierung Prodd. mit 32,75% bzw. 34,86% Essigsaure. Da acety- 
liertcs Lignin ammoniakal. Silbernitratlsg. nieht reduziert, kann es keine Aldehyd- 
gruppe enthalten. I  nimmt in Ggw. von metali. Pd kein H2 auf. Da mit BrJ u. C1J 
nur ebenso geringe Rk. eintritt wie bei Phenol, Anisol, Vanillin u. anderen Verbb., 
wird geschlossen, daB I in der Seitenkette keino Athylendoppelbindung enthalt. Rohe 
•Jutę u. HCl-Lignin, nieht aber von I befreite Jute, liefern bei Einw. von Jod u. NaOH 
(Raumtemp.) CHJ3. I enthalt demnaeh wahrscheinlieh eine Seitenkette CH3-CO— 
oder CH3-CH(OH)—, die bei der Isolierung von I intakt bleibt. I liefert nach CH20- 
Abspaltung in Ggw. von P20 5 mit Aceton eino cyel. Verb., wodurch die Annahme des 
Vf. uber die Aufspaltung einer — 0-C H 2-0-Gruppe unter Ent-atehung von 2 Hydroxylen 
in o-Stellung bestatigt wird. (J. Indian chem. Soc. 12. 547— 51. 1935. Dacca, Univ., 
Chem. Lab.) E l s n e r .

A very A . M orton  und D avid  H o ry itz , Die Dehydrierung des Nicolins in  Toluol 
ais Lósungsmiltd. Die Dehydrierung des Nicotins wurde unter milden Bedingungen 
in sd. Toluol mit Schwefel ausgefuhrt. Es war auf diese Weiso móglich, auch N-haltige 
Ringe zu dehydrieren. Neben nur 2,5% Nicolyrin, das nach 

C10H u N 2 +  2 S =  C10H 10Nj +  2 H 2S 
gebildet wurde, erhielten Vff. ca. 18% gereinigtes Thiodinicotyrin (vgl. Thiotetra- 
pyridin von CA HOURS u .  E t a r d ,  Buli. Soc. chim. 34 [1880]. 449). Letzteres ent- 
stand aus 2 C10H 14N2 +  6 S =  C20H 18N 4S +  5 H ,S. Dureh Veranderungen der Ver- 
suchsbedingungen konnte keino groBere Ausbeute an H2S erzielt werden. Vff. be- 
absichtigen, diese Methode auf andere Naturstoffe, m e Cholcsterin, Abietinsaure u. 
Strychnin auszudehnen.

V e r s u e h e .  W a h l  d e s  L o s u n g s m .  u. V e r s u e h s b e d i n g u n g e n .  
Vorverss. zeigten, daB beim Kochen von Epichlorhydrin, Tetrachlorathylen, Gasolin 
(Fraktion 99— 102°), Eg. u. Toluol m it Schwefel kein H 2S entwickelt wurde. Am 
besten verlief die Dehydrierung des Nicotins in Toluol: 1,6 g Nicotin mit 0,8 g S 
in 20 ccm Toluol 50 Stdn. unter RuckfluB erhitzt. Der ontweiehendo H 2S wurde in 
ammoniakal. Zinksulfatlsg. absorbiert u. m it Jodlsg. titriert. Hohere Konz. an Nicotin 
lieferte mehr Harz. Zusatze von Eisenpulver oder Diphenylguanidin yerminderten 
dio Ausbeute wesentlich, ebenso Eg. GroBere Schwefelmengen hatten keinen merk- 
lichen EinfluB. Geruch nach Methylmercaptan trat niemals auf. — I s o l i e r u n g  
v o n  N i c o t y r i n  u. T h i o t e t r a p y r i d i n .  Der obigo Ansatz wurde um 
das 25-fache vergroBert. Nach 91 Stdn. hórte dio Gasentw. prakt. auf. Nach Dest. 
der dunkclgrunen Lsg. im Vakuum blieb ein harziger Rest zuriick, der nach 2 Tagen 
keine Krystallisation zeigte. Beim Abkiihlen mit fester C 0 2 schieden sich uber Nacht 
grune Krystalle ab, die mit A. gewaschen wurden. Aus w. A. 7,6 g hellgelbe Krystalle. 
F. 151,5— 153,5°. Thiodinicotyrin, G ^H ^N iS  (C a h o u r s  u . E t a r d :  F. 155°). Mol.- 
Gew. 346, gefunden 303 u. 314. — Das Filtrat gab bei der Dest. im 17 mm-Vakuum eine 
bei 143— 153° sd. Fraktion, die unter Atmospharendruck bei 268— 274° schmolz (reines 
Nicotyrin F. 280°). Identifiziert durch Unlósliohkeit in W. u. F. des Pikrats 160 bis 
161° (Literatur: 163— 164° u. 168— 169°). Ausbeute sehr gering. (J. Amer. chem. Soc. 
57 . 1860— 61. 9/10. 1935.) B e y e r .

W em e r K eil, Uber Novocainoxyd. 12 g Novocain mit Gemisch von 10 ccm Per- 
hydrol u. 25 ccm W. 48 Stdn. stehen gelassen, Filtrat mit alkoh. Pikrinsaure gefallt. 
Pikrat des Novocainoxydhydrats, O^H^OnNs, bildet aus W. Krystalle, F. 172°. —  
A7ovocainoxydhydrat, C13H 220 4N2 =  (p) NH2-C8H4- C0- 0 - CH2-CH2-N (0H )2(C2H5)2.
Pikrat mit 50%ig. H 2S 0 4 verr"iebcn, Pikrinsaure mit Chlf., H 2S 0 4 mit Ba(OH)2, letzteres 
durch CO, entfernt, Lsg. im Vakuum verdampft, Sirup mit Aceton yerrieben. Farblose, 
nieht zerflieBliche Krystalle, 11. in W., wl. in Aceton, swl. in A., Chlf. Wirkt am 
Kaninchenauge halb so stark, beim Menschen im Quaddelvers. nur ca. 1/4 so stark wio 
X o v o c a in h y d r o c h lo r id .  —  [Im Original unrichtige Bruttoformeln mit C18 u. C)2; d .  Ref.] 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 179. 425— 26. 14/10. 1935. 
Heidelberg, Univ.) LlKDENBAUM.

K a k u ji Goto, H iro sh i O gaw a und J u n  S a ito , Uber ( +) -  und (- ) -B r o m - 
thebenon. XLII. Mitt. iiber Sinomenin. (XIX. vgl. C. 1935. II. 2373.) Die Bromierung 
des Thebenons ergab kein einheitliches Prod. Daher wurde das friiher (C. 1931. L 2061) 
besehriebeno Dihydrodes-N-methyldemethoxydihydrosinomenin zu I bromiert u. dieses 
zum (—)-l-Bromthebencm (II) abgebaut. Ferner wurde 1-Bromdemethoxydihydro- 
sinomenin (C. 1930. I. 3560) iiber H I zum (— )-l-Bromdehydrolhebenon (IV) abgebaut. 
Durch Bromierung des (—)-Dchydrothebenons (C. 1931. I. 2061) wurde ein Isomeres
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von IV erhalten, in welchcm das Br vielloioht Stellung 9 oder 10 einnimmt. Vff. be- 
zeichnen dasselbe ais (—)-Isobromdehydrothebenon. Durch Ausfuhrung der gleichen Rkk. 
mit den cntsprechenden Dihydrothebainonderiw. wurden dio opt. Antipoden der 
obigen Verbb. erhalten. Der schrittweisen Umkehrung des Drehungssinnes vom Di- 
hydrothebainon zum Thebenon, auf welcho schon bei den nicht bromiertcn Substanzen 
hingewiesen wurde (1. c.), begegnet man aueh hier.

C H .O -r^^ S -B r CH .O -|r"'^S-Br CH.O-iT ^ i-B r

S(CH.),

HO-

“ Ml N(CHi)a

V e r s u c h e .  Dihydrodes-N-methyl-l-bromdemethoxydihydro- 
sinomenin (I), Ci9H20O3NBr. Durch Bromierung in Eg. bei 16° 
das Hydrobromid, Krystalle, F. 257° (Zers.). Freie Base bildet 
aus CH3OH Prismen, F. 192°, [<x]D17 =  +61,60° in Chlf. Diazork. 
nur bis 1:5000. In CH3OH das Jodmethylat, C20H29O3NBrJ, 
F. 273°. — Dihydrodes-N-methyl-l-bromdihydrothebainon (I),
C19H 260 3NBr. Darst. ebenso. Hydrobromid, F . 257° (Zers.). 

Base, F. 192°, [a]o17 =  — 62,67° in Chlf. Jodmethylat, F. 273°. —  d,l-Dihydrodes-N - 
methyl-l-bromdihydrothebainon. Aus den beiden yorigen in CH3OH. Prismen, F. 175 
bis 177°. —  (— )-l-Bromthebenon (aus Sinomenin) (II), C17H 190 3Br. Obiges Jodmethylat 
mit 25°/0ig. KOH 20 Min. gekocht, mit W. yerd., mit C 02 ubersattigt. Aus CH3OH, 
F. 70°, [oc]d17 =  — 22,67° in Chlf. —  (Ą-)-l-Bromthebenon (aus Thebain) (II), C17H 190 3Br, 
F. 70°, [a ]D17 =  +23,33° in Chlf. —  d,l-l-Bromlhebenon. In CH3OH. Blatter, F. 191 
bis 193°. — Des-N-methyl-l-bromdemethoxydihydrosinomenin (III), C19H 210 3NBr. 
1-Bromdemethoxydihydrosinomeninjodmethylat mit 15%ig. NaOH 12 Min. gekocht, 
dann wie oben. Aus CH3OH +  W. Prismen, F. 200— 201°, [cc]d17 =  — 8,67° in Chlf. 
Jodmethylat, C20H 27O3NBrJ, Zers. 243°. —  Des-N-methyl-l-bromdihydrothebainon (III), 
C19H 240 3NBr, F . 199°, [ajo17 =  +8,00° in Chlf. Jodmethylat, aus W., Zers. 243°. — 
d,l-Des-N-mełhyl-l-bromdihydrothebainon. In A. Bei Eiskiihlung Krystalle, F. 189— 192°.
— (— )-l-Bromdehydrotheberwn (aus Sinomenin) (IV), C17H I70 3Br. Obiges Jodmethylat 
mit ll% ig . NaOH 40 Min. gekocht, mit HC1 angesauert, in Chlf. aufgenommen. Beim 
Verdunsten Prismen, F. 145°, [oc]d17 =  — 186,80° in Chlf. — ( -\-)-l-Bromdekydro- 
thebenon (aus Thebain) (IV), C17H 170 3Br, F. 148—150°, [x]Dl; =  +187,33° in Chlf. — 
d,l-l-BromdeJiydrolhebenon. In CH3OH. F. 159— 162°. — (— )-Isobromdehydrothebenon 
(aus Sinomenin), C17H 170 3Br. Bromierung in Eg. unter Eiskiihlung; mit W. gefallt. 
Aus Aceton, F. 125— 133°, [<x]d17 =  — 113,33° in Chlf. — (+ )-Isobromdehydrothebenon 
(aus Thebain), C17H 170 3Br, F. 127— 130°. [a]D17 =  +112,67° in Chlf. —  d,l-Isobrom- 
dehydrothebenon. In CH30H . Prismen, F. 156— 158°. (Buli. clicm. Soc. Japan 10. 
481—85. Okt. 1935. Tokio, K lT A S A T O -In s t.  [Orig.: dtsch.]) L lN D E N B A U M .

F . S. Spring, Polyterpenoide Struktur der Sterine. D is bisher angefuhrten Bldg.- 
Mechanismcn des Cholesterins (I) kormen die Bldg. anderer natiirlich yorkommender 
Sterine. die andere Seitenketten wic I besitzen, nicht erklaren. Die Struktur der Tri-

C—C—C—C O
c o-c—c—c-c—c

i
t -

terpene kann sich nicht von einer kontinuierlichen Isoprenkette (z. B. Squalen) ab- 
leiten. Nach folgendem Sclicma kann jedoch die Bldg. der Gholestan-Koprostan- 
struktur miihelos erfolgen, unter Verlust der C-Atome a, b u. c; durch Anfugen einer 
7. Isopreneinheit, wobei entweder 1 oder 2 C-Atome eingebaut werden, e n ts t e h e n  
Ergosterin u. Stigmasterin. Diese Annahme laBt die Anwesenheit yon naturlich vor- 
kommenden Sterinen mit 30, 31 u. 32 C-Atomen ais moglich erscheinen. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 972—73. 1/11. 1935. Teddington.) V e t t e r .

A n d rś  K lin g  und M aurice  R ou illy , Einige durch Einwirhung des Phosgens, der 
chlorierten Chlorameisensdure- und Kohlensduremethylester auf Cholesterin gebildete
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Derivate. (Vgl. C. 1934. II. 1950.) Darst. der folgenden Verbb.: Cholesterin mit iiber- 
schiissigem Agens in Chlf. erwarmt, nacli erfolgter Rk. A. zugefiigt, auf W .-Bad ein- 
geengt, mit yerd. A. gefallt, klebrigcs Prod. in sd. Essigester gel.; beim Erkalten 
Krystallisation, besonders naeh Zugabe eines vorhandenen Impfkrystalls. Zus. u. 
Konst. der Prodd. wurden durch Analyse, Best. der VZ. u. der bei der Verseifung in 
Ereiheit gesetzten Moll. C 02 ermittelt (genaue Beschreibung des Verf. im Original).
— Mit COCl2 in Ggw. von W. allein, W. -f- CaCO,, W. +  HC1 oder einer wss. Lsg. 
yon pH =  7,6 (ph des Blutserums) Bldg. von Cl-CO-OC2-H.is, Nadeln, F . 114°, swl. 
in wss. A., sonst 1., reeht bestandig, durch W. erst bei Siedetemp. hydrolysiert. —  
Mit CHj-O-COCl keine Rk. — Mit CH2C l-0-C 0C l (Palit) Bldg. eines in Plattchen 
krystallisierenden, aber iiuBerst zersetzlichen Prod. -— Mit CHCl2-0-C 0C l Bldg. von 
CHCIWO-CO-OC2.H k , farblose Plattchen, F. 85°, bestandig, durch k. W. nicht 
hydrolysiert. —  Mit CCI3-0-C 0C l (Diphosgen) Bldg. von CCl3■ O ■ CO■ OC^-H^ , farb
lose Plattchen, F. 107°, sehr bestandig. —  Mit C0(0-CC13)2, welches sich wie ein poly- 
meres Phosgen yerhalt (vgl. C. 1921. I. 279), Bldg. des obigen Cl-CO-OC2;H 15. —  
Die chlorierten Chlorameisensauremethylester reagieren mit Cholesterin um so leb- 
hafter, je starkor das CH3 chloriert ist, ganz entsprechend den von M a y er , M agne  
u. P l a n t e f o l  (C. 1921. I. 506) festgestellten Tatsachen. Die von K lin g  (1. c.) fiir 
die Wrkg. crstickender Gase bei Lungenunfallen gegebene Erklarung wird dadurch 
von neuem bestatigt. (C. R. hebd. Seanees Aead. Sci. 201. 782—84. 28/10.1935.) Lb.

A kiyosh i Ic lliba , Uber das Phytosterin des Weizenkeimols. Uber die Phytosterinc 
des Mais- u. Weizenkeimols ygl. besonders A N D E R SO N  u. Mitarbeiter (C. 1924. II. 2339 
u. friiher; 1927. I. 615. 617). Vf. hat den A.-Extrakt von Weizenkeimen mit alkoh. 
KOH yerseift, mit W. verd. u. ausgeathert, A.-Riickstand mit eisk. Aceton u. Hexan 
gewaschen. Das rohe, fast weiBe Steringemisch zeigte F. 136—137°, [oc]d =  —  31,96° 
in Chlf., d. h. die in der Literatur fiir Sitosterin angegebenen Eigg. Es wurde naeh noch- 
maliger Verseifung u. A.-Extraktion aus absol. A. 20-mal umkrystallisiert, wobei sich der 
F. nicht, aber die Drehung stark iinderte. Dic letzte Kopffraktion ([a]D =  +  8,93°) 
lieferte durch Acetylierung, Behandlung des Acetylderiy. mit Aeetanhydrid u. H2SO,, 
bis zur Zerstorung des ungesatt. Sterins u. Verseifung ein wenig Dihydrositosterin, 
F. 142— 143°, [cc]d =  +  24,04°. —  Die Mutterlaugensubstanzen wurden in mehrere 
Fraktionen zerlegt. Ein Teil dieser wurde acetyliert u. das Acetylderiy. 30-mal aus absol.
A. umkrystallisiert. Die letzte Fraktion, F. 143— 143,5°, [a]o =  — 45,82°, war rcines 
y-Sitosterinacetat, C3lH 520 2, u. lieferte ein y-Silosterin, C29H 50O, von F. 147°, [a]D =
— 42,8°. Ein anderer Teil obiger Fraktionen wurde acetyliert u. bromiert, das Prod.
aus Bzl.-CH3OH oder Chlf.-CII3OH gercinigt; Nadeln, F. 140— 141°, [cc]D =  —  46,23°, 
yon der annahernden Zus. C31H 620 2Br2. Dieses Bromid wurde in sd. A. mit Zn-Staub 
u. Eg. debromiertu. lieferte ein y-Sitosterinacetat, C31H520 2, yon F. 143°, [a]n =  —- 47,7°. 
Daraus ein y-Sitosterin von F. 147— 148°, [a]n =  — 43,13°. y-Sitoslerinbenzoat, 
C30H5łO2, F. 152°, [oc]d =  — 19,63°. —  Die sogen. a- u. /?-Sitosterine yon ANDERSON 
konnten wegen Materialmangels nicht yóllig rein erhalten werden. Zu ihrer Isolierung 
w'urden mehrere Fraktionen von A cetylderiw . gesammelt u. teils aus A. -j- CH3OH 
fraktioniert gefallt u. dann weiter iiber die Benzoylderiyy. gereinigt, teils aus CH3OH 
fraktionien. Die reinsten Praparate zeigten folgende Eigg.: fl-Sitosterin, C29H 50O, 
F. 136—137°, [a]D =  — 31,53°; Acełat, F. 122— 123°, [a]D =  — 36,59°; Benzoat, 
C3oH5i 0 2, F. 146— 147°, [a]D =  —  12,19°. a -Sitosterin, F. 134— 135°, [a]D =  —  22,71°; 
Acetat, C31H520 2, F. 116— 117°, [cc]d =  —  23,55°. — Die boi der Reinigung des urspriing- 
lichen Steringemisehes mit Pentan oder Hexan erhaltenen niederen Fraktionen lieferten 
naeh weiterer Reinigung eine Substanz von F . 146— 147°, [<*]d =  — 23,9° u. der 
Zus. C29H50O, welche Vf. yorlaufig 6-Sterin nennt. Acetat, C31H520 2, F. 113,5— 114,5°, 
[a]D =  — 24,35°. Benzoat, C3eHM0 2, F . 157— 158°, [«]D =  — 15,98®. Die Fraktion, 
aus welcher das <5-Sterin isoliert wurde, scheint auch Ergosterin oder yerwandte Sub- 
stanzen zu enthalten. — Bei der Reinigung des urspriinglichen Steringemisehes mit 
Pentan oder Hexan wurde aus den Mutterlaugen ein KW-stoff isoliert, aus Eg.-Nadeln, 
F. 66°. — Absorptionsspektren im Original. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28.
112—23. Okt. 1935. [Orig.: engl.]) L lN D E N B A U M .

A kiyosh i Ich ib a , Uber das PhytosterolinimW eizenkeim. II. (I. ygl. N ak am u ra  
u. Icjhiba, C. 1931. I. 3015.) Vf. zeigt, daB dieses Phytosterolin ein Gemisch von 
Steringlykosiden ist, u. daB der Sterinteil hauptsaehlich aus fl- u. -/-Sitosterin besteht. —  
Das rohe Phytosterolin wurde iiber das Acetylderiy. gereinigt u. wie friiher hydrolysiert. 
Das erhaltene Sterin zeigte naeh 2-maligem Umkrystallisieren aus absol. A. F. 136
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bis 137°, [a]n =  — 33,96° in Chlf., nach 10-maligem Uinkrystallisicrcn denselben 1'. 
u. [a]n =  —  32,11°. Verss., Dihydrositosterin nach dem Verf. von S ch ón h eim er  
(C. 1930. II. 3804) zu isolioren, gaben wegen Materialmangels kein Resultat. Die 
Mutterlaugensubstanzen von obigen ICrystallisationen lieferten durch Umwandlung 
in das Acetatdibromid, Fraktionierung desselben, Debromierung der Kopffraktion 
u. wieder Fraktionierung y-Sitosterinacetat, C31H 520 2, F. 141— 142°, [a]n =  — 45,1°. 
Die Mutterlaugen der ersten Fraktionen wurden verdampft u. der Riickstand mit A. 
in einen 11. krystallinen u. einen wl. sirupósen Teil zerlegt. Ersterer, F. 112— 113°, 
[ix]d =  —  39,47°, lieferte j)-Sitosterin, C20H50O, F. 136— 137°, [a]n =  —  31,61°. 
Letzterer lieferte nach Verseifung u. Behandlung mit Digitonin sehr wenig einer siru
pósen, nicht identifizierten Substanz, welche die Farbrkk. der Sterino gab u. Ab- 
sorptionsbanden bei ca. 328 u. 280 m/t zeigte. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28. 
124— 27. Okt. 1935. [Orig.: engl.]) ' L indenbaum .

B . E . B eng tsson , Ein Vergleich zwischen Sitostanol und Stigmastanol. Sito- 
sterin (I) ist ein kaum tremibares Gemisch, natiirliches Dihydrositosterin (II) scheint 
einlieitlich zu sein (F .  140— 144°, [a]o =  +25°). Das durch katalyt. Hydrierung 
aus I (aus Tallol oder von y-Sitosterin  befreit) dargcstellte II ist ident. mit dem natur- 
lichen Prod. Da nach Verss. yon C h u a n g  (C . 1933. I. 3082), F e r n h o l z  (C . 1934.
I. 57) u. R u z iC K A  (C . 1935- I. 3797) das Kernsystem der wichtigsten natiirlichen 
Sterino ident. ist, untersucht Vf. einige gesatt. D eriw . des Stigmasterins im Vergleich 
mit den entsprechendcn D eriw . von I. Nach B o n s t e d t  (C . 1932. I. 2188) ist y-Sito- 
stan verschieden von Stiginastan (FF.-Depression). Im Gegensatz zu H eilb rO S , 
P h i p e r S u .  W r i g h t  (C . 1935. I. 249), die Fucostanol (III) u. Stigmastanól (IV) fur 
ident. halten (keine FF.-Depression), findet Vf. aus den spez. Drehungen, daB diese 
Substanzen vcrschieden sind. (IV, [a]o =  +24,8°, Acetat, [<%]d =  +15 ,3°; nach 
H e i l b r o n  u. Mitarbeiter: III, [a]o =  +12,75°, Acetat, [a]o =  +14,6°). Eine Iden- 
titat kann erst dann ais erwiesen gelten, wenn auch die D eriw . keine FF.-Depression 
geben. Vf. vergleicht: natiirliches u. aus I gewonnenes II mit IV ; die aus diesen beiden
II iiber dio Ketone erhaltenen K  W-stoffe mit Stigmastan; das Keton des natiirlichen II 
mit Stigmastanon-, dio Benzoate u. m-Dinitrobenzoate von II mit deen von IV, alles 
in bezug auf ihre FF. u. Misch-FF. Die Absolutwertc der FF. der I-Reiho liegen allc 
hóher ais die der StigmasterinTeihe, die Unterschiedo nehmen ab in der Reihe Alkohol- 
Keton-KW-stoff (bedingt durch minimale Mengen Verunreinigungen); die m-Dinitro
benzoate haben gleiche F F .; die Unterschiede der [oc]-Werte liegen innerhalb der Vers.- 
Fehler; die Misch-FF. zeigen boi allen D eriw . keine Depression; II u. IV sind demnach 
identisch. y-Sitostan  gibt mit Stigmastan deutlicho Depression. (Einzelheiten iiber FF., 
Misch-FF. der verschiedensten Mischungen u. a. s. Original.) (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 237. 46— 51. 9/11. 1935. Stockholm, K gl.Pharm .Inst. Chem. Abt.) V e t t e r .

R o b e rt R . W illiam s , E dw in R . B u ch m an  und A. E . R u eh le , Untersuchungen 
iiber krystallisiertes Vitamin B v  VIII. Sulfitspaltung. II. Chemie des sauren Produkts. 
(VII. ygl. C. 1935. II. 1203.) Das bei der Sulfitspaltung von Vitamin B r in Ausbeutcn 
yon 97% entstehende saure Spaltstuek CaH9N 3S 0 3 (I) ist eine Sulfosaure, die bis 440° 
nicht schm. I bildet schmale farblose Nadelchen, ist swl. in A., wl. in k. W., 11. in verd. 
Alkali, N H 3, konz. H N 03 u. H 2S 0 4. Es wird gcfallt durch AgNOs bei pH =  8 - 9 ;  
im Gegensatz zu Vitamin B i gibt es mit diazotierter Sulfanilsaure keine Farbung u. 
nach dem Kochen mit 20%ig. Alkali keine Nitroprussidrk. Beim Erhitzen mit feuchtem 
NaOH bei 135° bleiben 80% der Substanz unverandert, nach 1/2-std. Erhitzen auf 
185° wird die Halfte des Sehwefels ais Alkalisulfit abgespalten. Auch beim Erhitzen 
mit W. auf 200° bilden sich erhebliche Mengen H 2S 0 4; organ. Spaltstueke konnen 
nicht gefaBt werden. Durch Behandeln mit konz. HC1 bei 150° wird 1 Mol. NH 3 (Nach- 
weis durch Chloroplatinat) abgespalten unter Bldg. einer neuen Sulfosaure C6HSN2' 
SOt (II), wobei eine NH2-Gruppe durch OH ersetzt wird. (Ausbeute 96%.) II schm. 
nicht bis 360°, ist 1. in W., wl. in verd. A.; Rk. mit diazotierter Sulfanilsaure ist negativ. 
Das Verli. von I gegen konz. HC1 erinnert an 2- oder G-Aminopyrimidin. Die zum 
Vergleicli synthetisierten 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin (III) u. G-Amino-4,6-diaviino- 
pyrim idin  (IV) reagieren beido mit HC1 genau wio I. I u. II geben wie IV bzw. sein 
Oxyderiv. mit diazotierter Sulfanilsaure keine Farbrk., wahrend das 2-Oxyhomologe 
von III eine starko Farbung gibt. Auch die UV-Absorptionsspektren von I  u. II ahneln 
denen von IV u. dem 6-Oxyprod. sehr stark, nicht dagegen denen von III u. dem 2'-Oxy-

*) Siehe nur S. 1040, 1041 ff., 1053.
**) Siehe auch S. 1039, 10 4 3 ff., 1139.
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prod. (Figuren s. Original). (J. Amer. chem. Soc. 57. 1093—95. 1935. New York, 
Columbia Univ., Dep. of pliysiol. Chem.) V E T T E R .

Edw in R . B u ch m an  und R o b e rt R . W illiam s , Unlersuchungen -iiber krystalli- 
siertes Vitamin B v  IX . Wirkung von konzentrierter Salzsdure. (VIII. vgl. vorst. Ref.) 
Durch Einw. von konz. HC1 bei 150° auf Vitamin B t u. Umkrystallisation des Rk.- 
Prod. aus Methanol-A. entsteht in Ausbeuten von 60% eine Verb. [Cl2HlaN :lS 0 0 iy h+ ■ 
Cl2-CHsOH (I); [50,7 mg Yitamin mit 1,9 ccm konz. HCl (1,19) 3 Stdn. lang auf 150° 
erhitzcn, Lsg. zur Trockne dampfen, in Methylalkohol aufnehmen u. mit A. fallen; 
Ausbeute 31,2 mg]. Die Loslichkeitseigg. ahneln denen des Vitamins, wie dieses gibt 
es Fallung mit Phosphorwolframsaure, AuC13 u. Pikrolonsaure, positive Farbrk. mit 
diazotierter Sulfanilsaure u. nach 1/!!-std. Kochen mit 20%ig. NaOH ebenfalls positive 
Nitroprussidrk. Die Bldg. von I vollzieht sieh folgendermaBen:

[ W . S  } z g i f + [ c 11H 16N ss } Z g 1H ] "
wobei eine aliphat. OH-Gruppe durch niehtionogenes Chlor ersetzt wird. Das UV- 
Spektrum von I (Figur s. Original) ahnelt sehr dem des ,,Hydrolysenprod.“ der Gottinger 
Schule (Masimum bei 267 u. 220 m(i). I  besitzt keine antineurit. Wrkg. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 1751— 52. 1935. New York, Columbia Univ., Dep. o f physiol. 
Chem.) V e t t e r .

E dw in R . B u ch m an , R o b e rt R . W illiam s und Jo h n  C. K eresz tesy , Unter- 
siichungen iiber krystallisiertes Vilamin B v  X . Sulfitspaltung. III. Chemie des basischeji 
Produkts. (IX. vgl. vorst. Ref.) Die bei der Sulfitspaltung von Vitamin B, von 
W il l ia m s  (C. 1935 . I. 3563) erhaltene Base ist ein farbloses 01, 11. in W ., A. u. Chlf.,
1. inA.: C6H9NSO (I). I  ist eine einsaurige Base, die mit Platinchlorid, Pikrinsaure u. 
Pikrolonsaure wohldefinierte krystalline D e r iw . bildet. Bei der Einw. von konz. HCl 
boi 150° wird die freie OH-Gruppe durch niehtionogenes Chlor ersetzt unter Bldg. von 
C6H8NSC1 (U) — isoliert ais krystallin. Hydrochlorid — , das I sehr iihnlieh ist; die 
UV-Absorptionsspektren sind fast ident. Aus der Bldg. eines krystallin. Mononitro-
benzoats, das noch bas. Eigg. besitzt, ist zu schlieBen, daB der Stickstoff in I tertiar
gebunden ist. Durch Einw. von H N 0 2 entsteht in guter Ausbeute das N itrat von I, 
C0H9NSO'HNO3; mit CH3J bildet sieh ein typ. ąuaternares Salz (III), das mit h. 
Alkali (im Gegensatz zu I, aber analog dem Vitamin B J unter Bldg. yon Alkalisulfid 
zerstórt wird, so daB im B 1 wohl ebenfalls ein ąuaternares Salz ton  I vorliegt. Bei der
O xyduli on mit H N 03 bei 40° bildet sieh aus I neben H 2S 0 4 in Ausbeuten von 30%  
eine Saure C J ltN S  ■ COOII (IV), dic mit der von WlNDAUS, TSCHESCHE u. G r e w e  
(C. 1934. II. 3977) aus B Ł mit H N 03 erhaltenen Saure ident. ist. Das ahnliche Ab- 
sorptionsspektrum von I u. IV spricht fiir einen gemeinsamen heterocycl. Ring C4H4- 
NS; aus der opt. Inaktm tat des Vitamins B t u. der negativen Jodoformrk. von I wird 
geschlossen, daB die OH-Gruppe der Seitenkette in /S-Stellung steht: —CH2-CH,OH.

V c r s u c h e .  Base C \IlrjNSO  (I). Hydrochlorid. Diinne Nadeln, 1. in W. u. A., 
unl. in A., Chlf. u. Aceton, sehr liygroskop. Pikrolonat, C6H 9NSO-C10H8N 4O5; gelbo 
Krystalle, F. 184° (Zers.). Chloroplatinat. Orangegelbe Krystalle, F. 181° (Zers.). 
Pikrat. F. 162—163°. Die Datnpfe des Hydrochlorids geben keine Fichtenspanrk. 
(analog Bj), mit diazotierter Sulfanilsaure tritt die fur B Ł typ. Farbung nicht auf. Nach 
%-std. Kochen mit 20%ig. NaOH werden 90% der Base wiedergewonnen; die Natrium- 
nitroprussidrk. ist negativ. —  Einw. ton konz. HCl. I  (26 mg) in 0,5 ccm konz. HCl 
3 Stdn. lang auf 145° erhitzen, getrocknetcs Rk.-Prod. aus A.-A. umkrystallisieren. 
CijHjNSCl-HCl (II), kub. Krystalle, Eigg. ahnlich I. — Einw. von p-Nitrobenzoylchlorid 
durch Kochen in Pyridin. Ci3H i2N 2SÓ4; Nadeln, F. 131°, unl. in W., 1. in A., A. u. 
yerd. HCl. — Einw. von H N 02. Hydrochlorid von I mit NaNO, behandeln, Lsg. mit 
A. extrahieren. Der ólige Riickstand geht in einigen Min. in eine A.-unl. Krystallmasse 
uber. C0H„NSO-HNO3; 1. in Aceton, A. u. W . — Einw. von CHyJ . Aus I u. CH3J  
durch 2-tagiges Stehen bei Zimmertemp. Krystalle aus A.-A. C7H 12NSOJ; hygroskop., 
unl. in A. u. Chlf., 1. in Aceton, A. u. W. Beim Stehen in 20%ig. NaOH entsteht ein 
dunkler Teer, Nitroprussidnatriumrk. ist positiT. — Einw. von F{N03. I  (101 mg 
Hydrochlorid) mit A gN 03 ins Nitrat uberfiihren, dies mit H N 03 (1,42) kurz auf 40° 
erwarmen. Nach beendeter Gasentw. wird eingedampft, Sulfat mit Baryt entfernt 
(50 mg BaS04), Ruckstand mit A. estrahiert oder aus alkal. Lsg. mit Saure gefallt. 
C5H5N S 02, kub. Krystalle aus CH3OH, wl. in li. W . u. A., 1. in A., Saure u. Alkali. 
Methylester. Aus Obigeni u. Diazomethan. F. 74°, in tlbereinstimmung mit W lN D A U S .
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(J. Amer. chem. Soc. 57. 1849—51. 9/10. 1935. New York, Columbia Univ., Dep. of 
Physiol. Chem.) V e t t e r .

R o b e rt R . W illiam s und A . E . R u eh le , Untersuchungen uber krystallisiertes 
Vitamin Ą .  X I. Anwesenheit von guatemdrem Slicksloff. (X. ygl. yorst. Ref.) Titration 
von Vilamin B v  Hydrochlorid (I) mit NaOH zeigt die Anwesenheit yon 2 bas. Gruppen, 
dereń eine eine Starkę besitzt, die zwischen derjenigen einer tertiaren u. ąuaterndren 
Base licgt. Das bas. Spaltsliick C6H0NSO  (II) besitzt die Eigg. einer tertiaren Base; 
sein Methyljodid (III) hat eine gleichstarke Gruppe wie Bi u. zeigt wie dicses in alkal. 
Lsg. pscudobas. Eigg. Eine nahe konstitutionellc Beziehung zwischen beiden Verbb. 
ist daher wahrscheinlich. —  4-Methylthiazoldthyljodid (IY) zeigt ein gleiches Verh., 
wahrend 2,4-Dimethylthiazoldthyljodid (V) ein echtes ąuarternares N-Atom besitzt. 
Dicses Ergebnis stiitzt die yon W illia m s  (C. 1935- U . 1374) fiir Vitamin B x yor- 
geschlagene Formulierung. Die fiir Bx gefundenen Titrationskuryen sind ahnlich den- 
jenigen von B ir c h  u. H a r r is  (C. 1 9 3 5 .1. 3950) u. M o g g r id g e  u . O g sto n  (C. 1935.
II. 548).

V e r s u c h e .  Beschreibung der App. s. Original. Verwendet werden 0,1-n. 
NaOH u. HCl-Lsgg. Aus der Titrationskurye (Figur s. Original) lassen sich 7 wiclitige 
Punkte crsehen: 1 .1 besitzt 2 bas. Gruppen, dereń eine etwas schwacher ist ais die einer 
quaternaren Base; gleiche Starkę besitzt die bas. Gruppe yon I I I . 2. I  u. I I I  benotigen 
beide ein zusatzliches NaOH, um die starkę bas. Gruppe freizumachen. 3. Das Gleieh- 
gewicht stellt sich bei dieser Rk. langsam ein, aus der starken Base bildet sich langsam 
eine schwachere. 4. Die Rucktitration der beiden starken Basen von I  u. I I I  zeigt 
einen Materialyerlust der ursprunglichen Menge von 10— 20% an: das Gleichgewicht 
stellt sich aueh hier langsam ein. 5. Das Hydrochlorid von I I  ist das Salz einer sehr 
sehwaehen Base. 6. Die Kurve u. Gleicbgcwichtseinstellung von IV gleichen denjenigen 
von I I I . 7. V besitzt die typ. Kurve einer ąuaternaren Base. — I  reagiert somit gegen 
NaOH wie das ąuaterndre Salz seines bas. Spaltstucks, nicht wie das Salz einer tertiaren 
Base. Sein Verli. ist nicht bedingt durch die N H 2-Gruppe, da diese in I I  fehlt. (J. 
Amer. chem. Soc. 57. 1856— 60. 9/10. 1935. New York, Columbia Uniy., Dep. of 
Physiol. Chem.) Y E T T E R .

H. T. Ciarkę und s. Gurin, Untersuchungen uber krystallisiertes Vitamin Bv 
X II. Die schwefclhaltigc Hdlfte. (X I. ygl. yorst. Ref.) Die Erkennung des schwefel- 
haltigen Yitamins B l (I) u. seines bas. Spaltstucks (II) ais Thiazolderiw. wurde erleichtert 
durch die Unters. ihres Verh. gegen Alkaliplumbit u. gegen Bromwasser. I reagiert mit 
Alkaliplumbit in der Warme relativ gut unter Bldg. von PbS, wahrend I I  erheblich 
langsamer reagiert; andererseits wird I I  durch Bromwasser leicht unter Bldg. von 
H 2S 0 4 oxydiert, wogegen I unver&ndert seine biol. A ktivitat behiilt. Die von W lN D A U S, 
T s c h e s c h e  u . G r e w e  (C. 1934. I. 3977) erhaltene Abbausdure des Vitamins, die von 
B u c h m a n ,  W i l l i a m s  u . K e r e s z t e s y  (ygl. X .) durch Oxydation von I I  erhalten 
wurde, bildet nun ebenfalls mit Alkaliplumbit PbS; bei der Oxydation yon I I  mit HN03 
wird der Schwefel nicht angegriffen, ein Verh., das aueh Thiazole besitzen. Der Meihyl- 
ester der nach W lL L S T A T T E R  u. W lR T H  (Ber. dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 1908) nach 
yereinfachtem Verf. synthetisierten 4-Melhylthiazol-S-carbonsdure ist mit dem Methyl- 
ester obiger Saure ident. (ebenso nach R u e h l e  die Absorptionsspektren der Sauren); 
die Base I I  besitzt Konst. I I , die durch Synthese gesichert ist (Schema 1). — Oben- 
genannte Yerhh. von I  u. I I  gegen Bromwasser oder Alkaliplumbit gehen analog den 
Yerhli. synthetischer Thiazole u. ihren ąualerndren Sadzeń. Erstere bilden schwer PbS, 
aber leicht H jS 04, wahrend letztere leicht PbS liefern, aber schwierig H 2S 04. Die 
Thiazolhdlfte des Yitamins liegt somit ais ąuaterndres Salz vor, was aueh durch die elektro- 
metr, Titrationen des Yitamins B 4 ( B i r c h  u . H a r r i s ,  C. 1935. I. 3950, M o g g r i d g e  
u. O g s t o n ,  C. 1935. II. 548, W i l l i a m s  u . R u e h l e ,  1. e.) gesichert ist. Analoge bas. 
Eigg. besitzt 4-Mełhylthiazoldihyljodid (III). Dies yermag nach Einw. von 2 Aqui- 
yalenten NaOH in verd. Lsg. 1 Aquiyalent Jod zu reduzieren, das Rk.-Prod. (entstelit 
aueli durch Luftoxydation) enthalt kein Jod u. besitzt keine bas. Eigg. Es scheint mog- 
lich, daB analog Beobachtungen yon M i l l s ,  C l a r k  u . A e s c h l i m a n n  (J. chem. Soc. 
London 123 [1923]. 2353) folgende Umwandlung stattfindet (Schema 2). Alkal. Lsgg. 
von I reduzieren ebenfalls Jod, aber —  bedingt wohl durch Nebenrkk. des Pyrimidin- 
rings — in gróBerer Menge. — Die Sulfiłspaltung von I ist eine Funldion des Pyrimidm- 
rings, denn quaternarc Thiazolderiw. liefern mit Sulfit nicht die entsprechende B ase. 
Hierzu gehoren aueh Phenylthiazoliumsalze, die leicht aus Thioformanilid u. den ent- 
sprechenden Halogenaeetonen synthetisiert werden kónnen. Wahrscheinlich ist die



1 9 3 6 . I . D j .  N a t u r s t o f f e : H o b m o n e . Y i t a m i n e . 1 0 3 1

Ringoffnung der Thiazoliumsalze bei Alkalieinw. verantwortlieh fur die leiehte PbS- 
Bldg. von I U. anderen ąuaternaren Thiazolen mit Alkaliplumbit.

Schema 1:
CH, CH, CH,

c o  Ć o socu i o
CHNa + BrCH2-CH>0 CA - >  ^h-CHj.CH jOC.Hs Ćci-CH.CH.OCjH,,

Ó00C2H5 Ć 00C ,H 6 IV  COOCsH5 T
CH, CH3 V II CH, CH, I I
Óo . N H ,v n n  Ć - N  Ć—N Ó—N
4 h o i  +  s >  ^  i - s > C H  < ! - s > C H  t  Ó _ S > CH 
CH,-CH,OC,H6 T I  ÓHs-CHsOC3H6 CH2-CH2Ci CHj-CFLOH

HjCj J C,H5

Schema 2: C H ,-C ---- 2Na0H CH, • C—N —CHO
CjHg

C H ,.C -I^ -C H O
<3h S— ł

ii > C H ^ r = ± .  3 n
I I I  CH— S 2 Hj CHSNa

V e r s u c h e .  Einw. von Brom auf Vitamin B v  Die Sulfatbldg. hangt von Temp. 
u. Konz. ab; konz. Lsgg. bilden schwierig Sulfat. 3 mg I (Hydrochlorid) in 1 ceni 
Bromwasser 2 Stdn. lang bei Raumtemp., dann aufs Wasserbad. Die Ausbeute an 
BaS04 entspriclit 13,4% des Schwefels. 6 -std. Erhitzen der Lsgg. fiihrt zu Ausbeuten 
von 71% des Schwefels. — Einw. von Jod. Zugabe von Jod in K J erzeugt einen ziihen 
Nd., unl. in W. u. verd. Mineralsauren, 1. in A. Beim Schiitteln mit W. u. A. dissoziiert 
diese Additionsyerb., dio biol. Wrkg. ist uiwermindert; keine Bldg. von Sulfat. —  
Einw. ion Alkaliplumbit auf I. 5,6 mg I  u. 0,1 ccm 10%ig. Bleiacetat -f  1 ccm 10%ig. 
NaOH unter N2 auf 90—95° erhitzen: sofortige PbS-Bldg. Nd. von PbS wird nach 
72 Stdn. gesammelt u. osydiert. 80% der theoret. Menge werden ais BaSO., gefunden.
— Einw. von Brom auf Basa II  (Hydrochlorid analog oben). Ausbeute an B aS04 nach 
20-std. Einw. bei Raumtemp. =  73% des Schwefels. —  Einw. von Alkaliplumbit auf 
Base II (Hydrochlorid). Geringe PbS-Bldg. nach 16 Stdn., nach 112 Stdn.: 25,7%  
des Schwefels. —  4-Methylthiazol. 5 g Thioformamid in 20 ccm A. mit 8 g Chloraceton 
kochen, angesauertes Filtrat zur Trockne dampfen u. Riickstand nach Alkalizusatz 
dest. Kp. 130°, Ausbeute 3—4 g. Bildet mit Bromwasser schnell Sulfat, mit Plumbit 
wenig PbS. Athyljodid, CeH 10N SJ. Aus Obigem u. C,H5J bei 95°. F. 144,5°; bildet 
leicht PbS; wenig Sulfat. Chloroplatinat, CsH l;N 2S2'Ćl4i  t; F. 198°. — 2,4-Dimelhyl- 
thiazol. Aus Thioaeetamid u. Chloraceton analog oben. Kp. 140°. Athyljodid, C-H12- 
NSJ. F. 212° (Zers.). — 4-Melhylthiazol-5-carbonsaure, C5H50 2NS. 5 g Thioformamid 
+  14 g cc-Chloracetessigester in 100 ccm A. 96 Stdn. bei 0— 5° halten; Nd. von 8,5 g 
Thiazolcarboiisiiureesterhydrochlorid in wss. Lsg. naeh Zusatz von Alkali mit A. extra- 
hieren. Athylester, K p.,, 140°, F. 28°, Ausbeute 5 g. Hydrolyse mit sd. alkoh. NaOH, 
Fallung mit HCl. Ausbeute an freier Saure 0,8 g; die farblosen Barren sublimieren 
bei 255°. Methylcsler, C0H,O2N S ; Nadeln, F. 75°, Miseh-F. mit Methylester der aus B t 
dargestellten Saure =  75°. Bildet mit Plumbit leicht PbS u. NH3, mit Bromwasser 
erfolgt langsame H ,S 0 4-Bldg. in der Kalte, dagegen rasch in der Hitze. — a-2-Ath- 
oxydthylacetessigeste'r, C10H 18O4 (IV). Zu sd. Lsg. von Natriumacetessigester (11,5 g 
Na +  350 ccm A. -f- 65 g Acetessigester) langsam 84 g A tli yl - (1 -brom athylcither zu- 
geben u. nach 10-std. Kochen fraktioniert dest. Farbloses 01, Kp .10 85— 90°, Aus
beute 55%. — a.-Chlor-oL-2-athoxyathylacetessigesler, C10H 17O4Cl (V). Aus Obigem u. 
SOCl2. 01, K p.,, 115— 118°. —  Methyl-a.-cMor-y-athoxypropylkełon, C,H120 2C1 (VI). 
Obiges (10 g) in 20 ccm Eg. +  20 ccm 15%ig. H 2S 0 4 4 Stdn. lang kochen, nach Dest. 
yon Essigester u. A. nach Zugabe obiger Mischung erneut kochen. Extraktion mit 
A., Vakuumdest. bei 72—73° u. 12 mm. — 4-Methyl-5-/3-athoxyathylthiazol (VII). 
Aus Obigem (3 g) u. 3 g Thioformamid analog oben. Schwach gelbcs 01, wl. in W., 
mischbar mit A. u. A. Kp. 235° (zers.). Chloroplatinat, C16H 280 2N 2S2Cl6P t. Orange- 
farbige Nadeln, F. 154— 155° (Zers.), geht beim Kochen in 50%ig. Aceton unter HC1- 
Verlust in C,8H260 ,N ,S 2Cl,Pt iiber. Fast farblose Krystalle, F. 144— 145°. Pikrat, 
ChH160 8N4S. F. 112°. — 4-Methyl-5-j}-chlordthylthiazol, C6H 8NSC1-HC1 (VIII). Aus 
Obigem u. konz. HCl bei 150° F. u. Misch-F. mit Prod. aus B , =  127— 128°. Pikrat, 
C12Hu 0 7N4SC1. F. u . Misch-F. (aus B,) =  138°. —  4-Methyl-5-p-hydroxyathylthiazol,

67*
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C„H8ONS-HCI (II). Aus Mutterlaugo obigcr Darst. Hygroskop. Krystalle. Pikrat. 
Ci2H 120 8N 4S. F. u . Misch-F. (aus Bi) =  162— 163°. —  Einw. von Alkali und Jod auf
4-Methylthiazólathyljodid. Alkal. Lsg. mit 0,1-n. Jod titrieren; der rotbraune Nd. 
lóst sich sofort; Verbraueh 102°/o. Naeh langerem Stehen fallen Nadeln, F. 101— 102°, 
C12H 20O2N 2S2. Gleiehes Ergebnis bei Osydation in alkal. Lsg. mit Luft naeh F eS 04- 
Zusatz. —  2,4-Dimćthyl-3-phenylthiazoliumsalze. Aus Thiacetanilid u. Chloraeeton 
analog oben. Chlorid krystallisiert nicht. Chloroplalinat, C22H 21N 2S2Cl6Pt; F. 245° 
(Zers.). Jodid, Cn H l2N SJ. -Aus Chlorid u. K J. Nadeln, 1. in W., A. u. Chlf., unl. in 
Aceton, F. 210°. Bildet mit Bromwasser in der Wśirme kein Sulfat, mit Plumbit da- 
gegen leicht PbS. — 4-Mełhyl-3-phenylthiazoliumjodid, CJ0H 10N SJ. Aus Thioformanilid 
u. Chloraeeton, Rk.-Prod. mit N aJ umsetzen. Platten, F. 241°. Eigg. wie die 2,4-Di- 
methylverb. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1876— 81. 9/10. 1935. New York, Columbia 
TJniv., Dep. o f Biol. Chem.) V e t t e r .

A . E . R uehle, Untersuchungen iiber krystallisiertes Viłamin B v  X III. Ultra- 
riolełtabsorption von einigen Deriraten des basischen Spaltstiickes und ihrer synthelischen 
Analoga. (X II. vgl. yorst. Ref.) Vf. beweist mit Hilfe der Absorplionsspektren die 
Identitat des bas. Spaltsliickes (I) von Yitamin Bx u. yersehiedenen D eriw . mit den ent- 
spreehenden synthetisierten Thiazolderiw. Das Resultat steht in t)bereinstimmung 
mit der von W IL L IA M S  (C. 1935 . II. 1374) aufgestcllten Strukturformel fiir Yitamin Bx. 
Die Messungen w e r d e n  im H lL G E R - R o t a t io n s s e k to r p h o to m e te r  in Verb. mit einem 
Quarzspektrographen ausgefuhrt. —  Die Absorptionskurve von I gleicht denjenigen 
von 4-Methylthiazol, 2,4-Dimethylthiazol u. 2-Oxy-4-mdhylthiazol. Die Kurve des Methyl- 
jodids von I ist nahezu ident. mit derjenigen von 4-MethyUhiazolćithyljodid, das Maximum 
ist im Vergleich zu I zu kiirzeren Wellenlangen yerschoben. Das Spektrum des Oxy- 
dalicmsprod. von I  stimmt uberein mit der von SM AKULA gegebenen Kurve fiir das 
Ozydationsprod. von Vitamin B 1 u. mit derjenigen von synthet. 4-Methylthiazól-5-carbon- 
8aure. Ebenso ist die Kurve yon I mit derjenigen yon synthet. 4-Methyl-5-fl-hydroxy- 
ałhylthiazol ident. Durch Substitution der OH-6 ruppe in I durch Cl wird das Spektrum 
von I nur unwesentlick yerschoben. (J. Amer. chem. Soc. 57 . 1887—88. 9/10. 1935. 
New York, Columbia Univ. Dep. of Biochem.) V E T T E R .

H e n ri D ev au x , Die Unldslichke.it der kleinen Albuminbl&ttchen. Vf. beweist die 
Unloslichkeit yon den eine Wasseroberflaehe bedeckenden Albuminblattchen (dunne 
Albuminhiille) an Hand einiger Verss. Der Grund der Unloslichkeit liegt in der Molekiil- 
ordnung des Albumins, die fiir den yorliegenden Fali beschrieben wird. (C. R. hebd. 
Sóances Acad. Sci. 201 . 109— 11. 8/7. 1935.) D a h l m a n n .

R a u l W em ick e , Die Krystallisation von Serumalbuminen. Vf. teilt Verss. mit, 
die yon G R IN S T E IN  in seinem Institut durchgefuhrt sind, u. sich mit der Darst. yon 
krystallin. Serumalbuminen yon Menschen, Pferden, Mauleseln, Meerschweinchen, 
Kaninchen, Lamas, Oehsen, Hunden u. Vógeln beschaftigen. Aus dem jeweiligen 
Serum oder Plasma wurden die Globulinę naeh S Ó R E N S E N  durch Halbsattigung mit 
(NH4)2S 0 4 ausgefallt. Naeh Filtration wird eine durchscheinende Lsg. erhalten. Diese 
Lsg. wird unter dauemdem Umschutteln mit 0,5-n. H 2S 0 4 bis zur bleibenden Triibung 
angesauert. Die Rk. lag bei ph =  4,6— 4,8. Naeh 24 Stdn. war ein yollig krystallisierter 
Nd. vorhanden. Positiye Ergebnisse wurden mit den Seren yon Pferden, Meerachweinchen, 
Eseln, Mauleseln sowie Menschen erhalten. Photographien der mkr. Krystallbilder 
der Albuminę aus menschlichem u. aus Meerschweinchenblut sind reproduziert. (Naturę, 
London 136 . 30. 6/7. 1935. Buenos Aires.) H e y n s .

F ra n k  A . Csonka, Studien uber Oluteline. VII. Der Gehalt der Gluteline an Cystin, 
Tryptophan und Tyrosin. (V. vgl. C. 1929 . II. 3229.) Aminosauregeh.-°/0 in wasser- 
u. aschefreien Gelatinen:

Cystin Tryptophan Tyrosin

a-Glutelin yon Wcizen j !

„ „ Gerste . i
„ „ Kom .

Glutelin yon Roggen .
„ Reis . .

„ ,, Hafer
(J. biol. Chemistry 97- 281- 
and Soils.)

1 ,16 -1 ,44  2,04—2,24 5,07—5,69
0,904 0 ,4 -0 ,5  3,70
0,516 2,07 4,99
0,75S 1,80 4,49
1,170 1,76 ■ 5,79
0,805 1,85 | 4,43

-86. Washington, U. S. Dept. of Agric. Bureau of Chem.
F. M u l l e r .



1 9 3 6 . I . D s . N a t u r s t o f f e : A n d e r e  N a t u r s t o f f e . 1 0 3 3

W illiam  F. Bruce, Eine Untersuchung von Isocilronensaure aus Brombeeren. 
Aus dcm Saft von eingemachten Brombeeren wurde nach dem Verf. von N elson 
(C. 1 9 2 5 .1. 1878) mit der Modifikation, daB CH3OH statt A. zur Verestorung gebraueht 
wurde, dargestellt in Mengen von 2— 8 g per Gallone (2,95 kg) das Lacton des Iso- 
citronensduredimethylesters, C8H 10O„ (I), Krystalle, F. 106—107°, K p .26 204— 206° 
(Bad 215°), [a]5M, 610, 48627 =  —65,3°. — 77,6°, — 100,0° (Dioxan, c =  10,8). Daraus 
dureh 2ya-std. Kochen mit 1-n. HCl Isocitronensaurelacton, C0H|,O0 (II), Krystalle 
(aus Essigester), F. 153—154°, [a]580> 51?> 48e28 =  — 62,0°, — 73,2°, — 93,7° (W., c =  
12,75). — Lacton des Isocitronensaurediathylesters, C10H 14O6, aus II mit alkoh. HCl 
(4 Stdn. Koehen), Kp .2,5 167— 169°, [a]589, He, 18820 =  — 54,2°, —64,4°, —83,6°, D. 1,230.
— Isocitronensauretriamid, C0Hn O4N3, aus I dureh mit ŃH 3 gesatt. CH30H , F. 204°, 
Zers., [a]68S, 5462« =  — 5,02°, —5,85° (W., c =  2,4), 1. in 10 ccm W. bei 45°, fallt aus 
bei Kuhlen auf 0°. —  IsocilronensauretriJiydrazid, F. 201—202°, Zers., bei Vorheizen 
des Bades auf 200° sclim. es bei 208— 209° unter Zers. —  Die opt. Reinheit von I  wurde 
gesiehert dureh Umkrystallisation aus versehiedenen Lósungsmm., dureh tjberfiihrung 
in Umwandlungsprodd., aus denen es mit der urspriinglichen opt. Drehung wieder- 
erhalten wurde, u. dureh Isolierung aus Brombeeren verschiedenen Ursprungs u. ver- 
schiedener Erntezeiten. Eingehend wurde die Einw. von 1, 2 u. 3 Mol NaOH auf I 
u. II gepruft. Addition von 1 Mol verringert bei beiden die ncgative opt. Drehung, 
bei Zugabe von 2 Mol wird I rechtsdrehend, wahrend EL linksdrehend bleibt. Das in 
beiden Fallen ident. Tri-Na-Salz (HI) dreht um 0 herum. Der Unterschied im Verh. 
bei Zufiigen von Alkali kann dadurch erklart werden, daB zusammen mit der Salz- 
bldg. der Laetonring von II sich allmahlieh offnet, wahrend bei I  die Hydrolyse der 
einen Methylgruppe u. die Offnung des Lactonrings schnell verlaufende Rkk. sind, 
der dio langsamere Hydrolyse der letzten Methylgruppe langsamer nachfolgt. Diese 
Deutung wird dureh die Tatsache gestutzt, daB die Best. von OCH3 im Mikro-ZEISEL- 
App. ergibt, daB bei Addition von 2 Mol Alkali e i n Mol CH3OH frei wird. Dom ent- 
stehendon Monomethylester wird die Formel IV zugeschrieben. Die Hydrolyse des 
in der Lsg. verbliebenen IV wird kinet. verfolgt. Die opt. Aktiyitat gibt beim Auf- 
tragen gegen die Zeit nach Zugabe von 1 Mol NaOH (oder 3 Mol Alkali zu I) eine 
hyperbol. Kurve, u. der reziproke Wert der beobachteten Drehung, aufgetragen gegen 
die Zeit, ergibt eine Gerade, fur die dio auch theoret. abgeleitete Gleichung gilt: 
1/ o l  =  K t  +  C, wenn ). =  546, K  =  1,04, C =  0,92; wenn A =  589, K  =  1,50, C =  1,00.

O—CH-COjCH,
| Ó H .C 0sCH3 I I I  

O C -Ó H ,

HO-CH-COO- IIO-CH.CO.H
Naa IV  Ó H -C O ^ H j 

CHj.COJI
ÓH-COO-
ó h ,-c o o -

Die von N e l s o n  (C. 1930. II. 1517) mitgeteilte Beobaehtung, daB Isoęilronen- 
sauretriathylester (V) aus verschiedenen Beerenproben rerschiedene opt. Drehung auf- 
wies, wird d a d u r c h  erklart, daB boi der Isolierung von V auch Diathylesterlacton auf- 
trat, welches analyt. schwer von V zu unterscheiden ist. Die Annahme einer 20 bis 
30°/(,ig. Zers. des yon N E L S O N  dargestellten V genugt, um d ie  angegebenen Drehungs- 
anderungen zu T e c h tf e r t ig e n .  (J. Amer. c h e m . Soc. 57. 1725— 29. 9/9. 1935. Princeton, 
New Jersey, Bockefeller-Inst. of med. Res.) B e h r l e .

S. K eim atsu , T. Ish ig u ro  und Y. N ak am u ra , Untersuchung der Bestandteile von 
Harzen. VI. Ober die Synthese des a,f!-Dipiperonylbulyrolaclons. (Vgl. C. 1935. II. 3663 
u. friiher.) Dureh katalyt. Red. der a,a.'-Diperonylidenbemsteinsaure (I, R  =  3,4- 
Methylendioxyphenyl) von ST O B B E (Liebigs Ann. Chom. 380. 78) in alkoh. Lsg. in 
Ggw. von Pd-Kohle wurden 2 Sauren, Prismen, Zers. 236— 238°, u. Wurfel, Zers. 191 
bis 193°, erhalten, welche sich dureh Umkrystallisieren aus A. u. Eg. leicht tronnen 
lieBen. Dieselben Sauren entstanden dureh Red. des Na-Salzes der I in verd. A. 
mit Na-Amalgam unter Druck u. bei Raumtemp. Die Analysen beider Sauren stimmten 
auf <x,x'-Dipiperonylbemsteinsdure, C20HlsO8; offenbar handelt es sich um Stereoisomere

l  R-CH:C*CO,H R-CH,-CH-COJH R-CH j.CH.COjH
R-CH;Ó.COtH 11 R.CHs.ÓH-COjH CO,H-6h .CHs .R

IY R-CH..CH— CO R .C H S.CH—  CH,
R.CH j .Óh — CO R -C H ,.Ć H -------CO

im Sinne der Formeln II u. III. Die hoehschm. Saure ist ais III (trans-Form), dio 
andere ais II (cis-Form) anzusehen, denn beide lieferu dureh Erhitzen mit Acetanhydrid
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im Rohr dasselbe Anhydrid (IV), C2(lH 160 7, Nadeln, F. 160— 161°, durch deseen Hydro
lyse dio tiefer schm. Saure erhalten wird. Verss., III mittels CH3-COCl in das trans- 
Anhydrid uberzufiihren, waren erfolglos. Audi das Anhydrid der I (Di-\3,4-methylen- 
dioxyphenyl]-fulqid) wurde dargestellt, aber Verss., dasselbe in Eg. mit P t0 2 katalyt. 
zu reduzieren, gaben kein Resultat. —  Sodann wurde IV in Af m it Al-Amalgam redu
ziert u. aus dem Rk.-Prod. eine Verb. von der Zus. C20H i8O6, farblose Nadeln, F. 106 
bis 107°, isoliert; gibt mit konz. H 2S 0 4 violettrote Farbung. Zweifellos liegt a ,{t-Di-
•piperonylbutyrolacton (V) vor. Nach Mameli (C. 1922. I. 1022) soli Cubebinolid die 
Konst.-Formel V besitzen, u., wie friiher (1. c.) gezeigt, ist Hinokinin mit Cubebinolid 
ident. Ein Vergleieh des synthet. V mit naturlichem Hinokinin war bisher nicht mog- 
lich, da letzteres opt.-akt. ist u. ersteres wegen Materialmangels noch nicht opt. zerlegt 
werden konnte. H. E rd tm an  (Stockholm) hat aber bereits festgestellt, daB die 
Absorptionsspektren von Hinokinin u. synthet. V ident. sind. Im Original ist vorlaufig 
nur die Absorptionskurvo des Hinokinins wiedergegeben. Vff. zogern noeh, die Konst. 
des Hinokinins zu entscheiden, sind aber der Ansicht, daB dasselbe mit dem Matairesinol 
(H a w o r th  u. R ic h a r d so n , C. 1935. II. 1379) u. dem Arctigenin (Omaki, C. 1935.
II. 3664) konstitutiv im Zusammenhang stellt. (J. pharmac. Soc. Japan 55. 185—88. 
Sept. 1935. Tokio, Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Lin d e n b a u m .

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Die stark ungesattigten Sauren 
im Sardinenól. 7. Die Trennung von stark ungesattigten C^-Sduren. (6 . vgl. C. 1935-
II. 3322.) Aus 10 kg eines Sardinenols von Hokkaido, D .15,, 0,9293; n^16 =  1,4818; 
SZ. 2,2; VZ. 189,7; JZ. (Wij s ) 176,3; Unverseifbares 0,59%, wurden mittels der 
Natriumseifen-Acetonmethode u. darauffolgender fraktionierter Dest. der Methylester 
der Fettsauren 394 g einer unter 2 mm bei 207—212° sd. Methylesterfraktion erhalten. 
Die daraus gewonnencn freien Sauren, D .164 0,9397; no15 =  1,5039; NZ. 170,1; JZ. 
(Wij s ) 386,2 ergaben bei der Red. Behensaure u. bestanden also aus ungesatt. C22- 
Sauren. Hauptbestandteil war Clupanodonsdure, C22H 340 2 (I) (theoret. JZ. 384,2). 
Zur weiteren fraktionierten Fiillung wurde die Natriumseifen-Acetonmethode modi- 
fiziert, d. h. die stark ungesatt. Sauren wurden in mehr oder weniger ungesatt. Anteile 
getrcrmt durch Lósen in Aceton, teilweise Neutralisierung mit NaOH-Lsg. u. frak- 
tionierte Fallung der Natriumseifen, wobei die Menge W. u. A. im Losungsm. (Aceton) 
auBerordentlich klein gehalten wurde. Jeder Anteil wurde zur weiteren Trennung 
wieder so behandelt. Nach vielfacher Wiederholung gelang es, I  in viel reinerem Zu- 
stand zu erhalten, ais sie bisher dargestellt wurde: Kennzahlen D .154 0,9390; D .204 0,9356; 
nDls =  1,5035; nD=° =  1,4934; NZ. 170,4 (ber. 169,8); JZ. (Wij s ) 383,2 (ber. 384,2); 
RhZ. 155,2 (ber. 153,7). Liefert 156% an atherunl. Bromid, C22H 34O2Br10, das sich 
bei ca. 240° schwiirzt, ohne zu schm. Clupanodonsduremethylester, C23H 340 2, Kp .2 207 
bis 212°; D .164 0,9240; D .204 0,9205; nD16 =  1,4955; nD20 =  1,4934. —  Daneben wurde 
eine starker ungesatt. Fraktion abgetrennt, die hauptsachlich aus Dokosahexaensdurc, 
C22H 320 2, neben etwas I bestand: D .154 0,9521; D .204 0,9486; nn1! =  1,5129; nn20 =  
1,5109; lieferte 177% an atherunl. Bromid, C22II320 2Br12, das sich bei ca. 240“ sehwarzt, 
ohne zu schm. — Aus der weniger ungesatt. Fraktion konnte Cetoleinsdure, C22H420 2,
F . 32—32,5°, isoliert werden. — Dokosatelraensaure, C22H 360 2, konnte aus der Fraktion, 
in der sie vorkommen sollte, nicht abgetrennt werden; ihre Ggw., die in fruheren Unterss. 
angenommen wurde, ist zu bezweifeln, wenn sie aueh nicht definitiv ausgeschlossen 
werden kann. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 433— 40. Sept. 1935. [Orig.: engl.]) BEHRLE.

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Die stark ungesattigten Sauren 
in  Sardinenól. 8. Die Konstitution von Clupanodonsdure C^H3lOv  (7. vgl. vorst. Ref.) 
Aus den Ergebnissen der Ozonolyse des Amylesters, sowie der Di-, Tetra- u. Hexa- 
bromderiw. wird im Gegensatz zu den von TsUJIMOTO (C. 1929. I. 988) u. INOUE 
u. S a h a sh i (C. 1933- I. 1427) aufgestellten Konst.-Formeln dio Clupanodonsdure (I) 
ais zl4-5> s's> 12-13, ls.iG, i^.Dokosapentaensdure, CH3-CH2-CH: CH-(CH2)2-CH: CH- 
CH2 • C H : CH • (CH2)2 ■ CH: CH • (CH2)2 • C H : CH • (CH2)2 • C 02H, erkannt.

Ozonolyse von Clupanodonsaureamylester, der aus I der vorigen Mitt. dargestellt 
war, ergab Propylaldehyd, Acetaldehyd, C 02, Bemsteinsaure, Bernsteinsauremono- 
amylester, Propion- u. Essigsaure. Es konnen Acetaldehyd, Essigsaure u. C 02 der 
sekundaren Zers. von Prodd. zugeschrieben werden, die sich primiir von der Gruppe 
: CH-CH2-CH: ablciten. Danach enthalt I  die Gruppen : CH3 • CH2 • CH:, :CH-(CH2)2' 
CO»H, :CH-CH2-CH: u . :CH-(CH2)2-CH2:, u. zwar 3 von. der letztgenannten. — 
Clupanodonsaurekibrcmiid, C22H340 2Br2, olig, entsteht ais Hauptprod. bei der Zugabe 
von 1 Mol Br in Eg. zu I in A. Die Ozonolyse lieferte neben schon bei der obigen Ozo-
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nolyse erhaltenen Prodd. eine Bromverb., die nach Entbromierung mit Zn u. darauf- 
folgende Red. n-Heptansaure ergab. I  enthalt also die Gruppe CH3 • CH„ • CH: CH • 
(CH2)2-CH:. Diese Ozonolyse wio die der 2 folgenden Bromderiw. zcigt, daB bei den 
partiellen Bromierungen von I sich das Brom selektiv erst an die Athylenbindung an- 
lagert, die von der Carboxylgruppe am weitesten entfernt ist. — Clupanodonsaure- 
telrabromid, C22H 310 2Br4, entsteht ais Hauptprod. bei Addition von 2 Mol Br an I. 
Ozonolyse fuhrte zu einer Bromverb., die nach Entbromierung u. darauffolgendcr 
Red. Caprinsaurc ergab, wonach I die Gruppe CH3 • CH2: CH • (CH,)2 • CH: CH • CH2 • C H : 
enthalt. — Clupanodonsaurehexabromid, C22H 340 2Br6, unl. in etwas W. enthaltendem 
Methanol, ist das Hauptprod. bei Zugabe von 3 Mol Br zu I. Ozonolyse lieferte unter 
anderen Prodd. eine Bromverb., dereń Entbromierung u. folgende Red. Myristinsaure 
ergab, wonach I die Gruppe CH3-CH2CH: CH • (CH2)2 • C H : CH-CH2-CH: CH-(CH2)2- 
OH: enthalt. (Buli. chem. Soc. Japan 10 . 441—53. Sept. 1935. Shibuya-ku, Tokyo 
Imp. Ind. Res. Lab. [Orig.: engl.]) B r h r le .'

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Vorkommen eines gesdttigten 
Kohlenwasserstoffs, Pristan, in Sardinen-, Hering- und Spermol. Aus dem Unverseif- 
baren von Sardinenól u. yon bei der Vakuumdesodorisierung mittels uberhitztem 
Dampf aus Sardinenól, kleinem Heringsól u. Spermol erhaltenen Destillaten wurde 
in sehr geringer Menge Pristan, C18H39, isolicrt (vgl. C. 19 3 0 . I. 1873). (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 38 . 254 B —58 B . 1935. [Nach engl. Auszug ref.]) B e h r l e .

Yoshiyuki Toyama, E in in geringer Menge in hydriertem Sardinenól cntlialtenes 
normales Paraffin. Im Unverseifbaren von Destillaten, die im Verlaufe der Desodori- 
sierung mit uberhitztem Dampf im Vakuum von hydriertein Sardinenól erhalten 
wurden, fand sieh in geringer Menge n-Heptadecan, C17H36, F. 22—22,5°, identifiziert
1. durch F.-Yergleieh mit aus Palmitin- u. Essigsaure erhaltenem synthet. Prod. u.
2. mittels Róntgenographie. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 258 B— 61 B.
1935. Tokyo, Imp. Ind. Res. Inst. [Nach engl. Ausz. ref.]) B e h r l e .

Ziro Nakamiya, Oadusen, ein in tierischen und pflandichen Olen vorkommender 
ungesdttigter Kohlenwassersloff. Ausfiihrlieher Bericht iiber eine im wesentlichen schon 
vor kurzem (C. 19 3 5 . II. 3929) referierte Unters. Gadusen, Ci8H 32, Kp. im Hoch- 
vakuum 96—98°, nD20 =  1,5180, JZ. 127— 150. Hydroćhlorid, C18H32, 3 HC1, Nadeln 
oder Prismen, F. 131— 132°. Bromid, C18H 32Bre, weiBes Pulver, bei 170° braun, Zers. 
180°. Gadusan, C18H38, Kp. im Hochyakuum 85— 86°, D .181S 0,8460, nn20 =  1,4632. 
(Sci. Pap. Inst. physie. chem. Res. 28. 16— 26. Sept. 1935. [Orig.: engl.]) Lb.

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E , .  A U g e m e i n e  B i o l o g i e  u n d  B i o c h e m i e .

A. P. Vinogradov, Geochemie und Biochemie. Dbersieht: Die chem. Zus. der 
Organismen, der durch dieselben bewirkte Stofftransport u. die Beziehungen zur Geo
chemie werden behandelt. (Current Sci. 4. 216— 19. Okt. 1935. Biogeochem. Lab. d. 
Akad. d. Wiss., U. S. S. R.) SKALIKS.

T. Caspersson, Vber die Lokalisalion der Nucleinsaure im Zellkem. Die Unters. 
der Absorptionsspektren von Kernsubstanzen zeigte, daB die Thymonuclcinsaure 
eine besonders intensive UV-Absorption mit einem Maximum bei 2600 A aufweist. 
Diese selektive Absorption ist durch den Geh. an Purin- u. Pyrimidinbasen be
dingt u. yerlauft folglich bei anderen Polynukleotiden sehr ahnlich. Der quan- 
titativo Verlauf der Absorptionskurve zwischen 2140 u. 3300 A ergab fiir die 
Chromosomen der Stenobothrusspermatocyten eine ausgezeichnete tJbereinstimmung 
mit einer etwa 15°/0ig. Thymonucleinsaurelsg. Durch Digestion mit Trypsinpraparaten 
in Ggiv. von La-Ionen wird fast das ganze Cytoplasma u. der nichtabsorbierende 
Anteil des Kernes aufgelóst, wahrend die starkę UV-Absorption der Chromosomen 
erhalten bleibt. Diese Tatsachen zeigen, daB der gróBte Teil dieser starken Kern- 
absorption durch eine Nucleinsaurekomponente bedingt ist u. daB sich diese wahrend 
der Mitose in den Chromosomen anhauft. — Dic Unters. der groBen Chromosomen 
der Speieheldriise von Dipterenlaryen zeigte eine deutliche Querstreifung (diskoidale 
Struktur), wobei die Absorption der starkabsorbierenden Teile mit der der Thymo- 
nucleinsaure uberemstimmt. Bei den Digestionsverss. bleiben die starkabsorbierenden 
Teile ais kleine freie Scheiben erhalten. Dies laBt vermuten, daB die diskoidale Struktur 
der Chromosomen durch das Nebeneinanderlagern yon nucleinsaurereichen Segmenten
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u. solelien yon fast ausschlioGlich aus EiweiB gebauten bedingt ist. (Naturwiss. 23. 527. 
1935.) K l e v e r .

E j . E n z y m o l o g i e .  G a r u n g .

Holger Jorgensen, Ein Beitrag zur BdeucJUung der henimendtn Wirlcung von 
Oxydationsmittdn auf proleolylische Enzymtatigkeit: U ber die Natur der Einwirlcung 
von Kaliumbromai und analogen Stoffen auf die Backfahigkeit des Wcizenmehls. I. Es ist 
bekannt, daB gewisse Oxydationsmittel [IvBr03, (NH4)2S20„, K J 0 3, N aB 03-4 H ,0 ; 
nicht aber IvC103] die Backfahigkeit von Mchlen bei Ver\vendung sehr klciner Mengen 
(z. B. 2 g auf 100 kg Mehl) verbessern kónnen. Uberdosierungen wirken schadigend. 
Vf. bespricht krit. dic zahlreichen — meist nicht auf experi7nenteller Grundlage be- 
ruhenden — Erklarungsyerss. fiir die Wrkg. der Oxydationsmittcl u. zeigt, daB diese 
Erklarungsyerss. nicht haltbar sind. Die Meinung, daB durch die Oxydationsmittel 
die C02-Entw. der Hefc angeregt werde, wird experimentell fiir Bromat, Jodat, Chlorat 
u. Perborat widerlegt. Durch Ammoniumpersulfat wird die Bldg. yon C 02 nur bei Zusatz 
sehr groBer Mengen stimuliert, wobei die Stimulierung nur daher stammt, daB es sich 
um eine NH,-Verb. handelt u. nicht daher, daB ein Oxydationsmittel yorliegt. Audi 
die Annahmc von G e d d e s  u . L a r m o u r  (C. 1933. I. 2331), daB die Oxydationsmittel 
auf die Phosphatide des Mehles einwirken, wird widerlegt. Vf. kommt zu der Auf- 
fassung, daB die Wrkg. der Oxydationsmittel in einer Hemmung der Mehlproteinasen 
bestehe, welche, wenn sie ungehindert wirken kónnen, den Kleber so stark angreifen 
kónnen, daB die Backfahigkeit yerringert wird. Diese Yorstellung wird durch folgendc 
experimentelle Tatsachcn gestiitzt: Bei wss. Extraktion von Weizenmehl wird durch 
Ideine Mengen von K B r03 u. K J 0 3 dic Lóslichkcit des Mehl-N yerringert; die gleichc 
Wrkg. wird inverstarktem MaBe an Mchlen beobachtet, die durch Zusatz yon Papain stark 
proteolyt. wirksam gemacht sind. Die genannten Oxydationsmittel sowie aueh Persulfat 
u. N aB 03 hemmen die abbauende Wrkg. von Papain u. Bromelin auf Gelatine (gemessen 
am Zuwachs an Aminosauren sow ę an der Anderung des Erstarrungsyermogens). 
Eerncr hemmen lvB r03, K J 0 3 u. (NH4)2S2Os die gelatineabbaucnde Wrkg. der Leber- 
proteinase. K B r03 u. K J 0 3 hemmen die proteolyt. Enzyme von Weizenmalz u. Weizen- 
keimlingen in ihrer Wrkg. auf Gelatine. Alle erwahnten Wrkgg. werden bei Zusatz 
yon KC103 (das zwar ein Oxydationsmittcl, nicht aber ein Mittel zur Verbesserung 
der Backfahigkeit) nicht beobachtet. —  Gegeniiber etwa moglichen Einwanden betont 
Vf., daB es die Proteinasen des Mehles u. nicht die der Hefe sind, auf welche die Oxy- 
dationsmittcl wirken; die bekannte Schadigung der Backfahigkeit bei Oberdosierung 
der Oxydationsmittel erklart sich so, daB dann eine zu starkę Schadigung der Proteasen 
erfolgt u. dann nicht mchr das erforderliche Optimum der proteolyt. Wrkg. im Teig 
erreicht wird. — Ais besonders bewcisend fur die Auffassung des Vf. wird angesehen, 
daB Ascorbinsaure (C. 1935. II. 3593), welche pflanzliche Proteinasen hemmt, ebenfalls 
die Backfahigkeit fórdert (ohne etwa die C 02-Entw. zu stimulieren). (Biochem. Z. 280. 
1—37. 1935. Kopenhagen, A. G. Dansk Gaerings-Industri.) H E S S E .

Tadeusz Chrząszcz und Josef Janicki. Proteaseeinwirkung auf das Eiweip un- 
tjekeimter Getreidearten und ihr Einflu/3 auf dereń amylólytisćhe Kraft. In friiheren 
Unterss. (C. 1935. II. 705) war bei Einw. von Papain, Pepsin u. Labferment eine Ver- 
mehrung der Amylase von yerschicdenen Getreidearten beobachtet worden. Vff. 
nahmen bisher an, daB dabei durch EiweiBabbau die Amylase freigelegt wird u. daB 
in den Fallen, in dencn keine oder nur eine geringe Vermehrung der Amylase beobachtet 
wird, das Papain nicht imstande sei, das betreffende EiweiB abzubauen. Es wurde 
jetzt aber der EiweiBabbau ais solcher untersucht u. yersucht, eine Beziehung zurVer- 
mehrung der Amylase zu finden. Bei Einw. der proteolyt. Enzyme auf die ungekeimten 
Gctreido (25 g +  150 ccm H20  +  4 ccm Toluol, 14 Stdn., 20°) wurde bestimmt : 
a) Das gesamte 1. gewordene EiweiB (Kjeldahl), b) die Mcnge des mit gesatt. MgS04- 
Lsg. bei sauerer Rk. fallbarem N, c) die Menge des nicht fallbaren N  ( =  a  —  6), sowie 
d) die COOH-Gruppen durch Titration in alkoh. Lsg. Es ergab sich, daB dic yer- 
wendeten Proteasen (aueh das Lab, was besonders heryorzuheben ist) das Gersten- 
eiweiB abbauen, u. zwar in yerschiedener Starkę u. yerschieden tief: Den kraftigsten 
Abbau bcwirken Trypsin u. Papain, was durch die starkę Zunahme nicht nur des 1. N, 
sondem aueh des nicht mchr mit M gS04 fallbaren N  sowie der Carboxyle der Poly- 
peptide zum Ausdruck kommt. Lab wirkt bei Gerst-eneiweiB schwacher ais Papain; 
ais typ. Wrkg. des Labfermentes scheint eine Desaggregation des EiweiBes einzutreten; 
die Wrkg. von Lab beruht nicht etwa auf Ggw. von Pepsin, da dieses fiir sich —



1 9 3 6 . I. E ,.  E n ZYMOLOGIE. G-ARUNG. 1 0 3 7

auch bei groBen Mengen —  im natiirlichen Milieu des Gerstenauszuges nur sehr gering- 
fugig wirkt. Der Abbau hangt auch von der Art des Gersteneiweifles ab, da der Abbau 
durch Papain bei 5 yerschiedenen Gerstcnsorten vollig yerschieden verlief. Eine Ab- 
hangigkcit zwischen EiweiBabbau u. Zunahme der akt. Amylase besteht nicht. —  
Bei Wcizen findet man einen sehr kraftigen u. weitgehenden EiweiBabbau, besonders 
mit Papain. Lab baut WeizeneiweiB ebenfalls leicht ab (hauptsiichlich Desaggregierung). 
Auch hier besteht kein Zusammenhang zwischen EiweiBabbaugrad u. Zunahme an 
akt. Amylase. Pepsin vermehrt zwar die Mengc des 1. EiweiBes bis zu 85%> aber 
die akt. Amylase erfahrt dabei keine Vermehrung, sondern eher eine Verringerung. —  
Bei Hafer, Buchweizen u. Hirse findet man Labferment bedeutend kraftiger wirkend 
ais Papain; Trypsin wirkt noch starker auf HafereiweiB. Auch hierbei besteht kein 
Zusammenhang zwischen EiweiBabbau u. Vermehrung der Amylase. —  Obwohl also 
durch die Protcasen die verschiedenen EiweiBarten fast gleich kraftig aufgelóst u. 
abgebaut werden, zeigen die Getreidearten mit hohem Amylasegeh. (Weizen, Roggen, 
Gerste) eine groBe Vermehrung des Enzyms, die amylasearmen Getreidearten (Hafer, 
Buchweizen, Hirse, Mais) trotz eines starken EiweiBabbaues nur geringe Zunahme. 
Gegenuber den fruheren Vermutungen der Vff. (s. o.) beruht die Vergr6Berung der akt. 
Amylase in einer Steigerung des Wirkungseffektes bereits vorhandener Amylase, u. zwar 
nicht ausschlieBlich auf dereń Freiwerden aus EiweiB oder Abbau des EiweiBes, sondern 
glcichfalls u. vielleicht sogar hauptsiichlich auf der Bldg. oder dem Freiwerden von 
Faktoren, die die Wrkg. der Amylase mobilisieren (Eleutosubstanzen, Kinase usw.). 
Vermehrt wird hauptsachlich die yerzuckernde Kraft der Amylase. Hinsiclitlich des 
Mahens, bei dem V0N F o rd  u. G u th r ie , sowie SYNIEWSKI ein Freiwerden der Amy
lase durch EiweiBabbau angenommen hatten, bemerken Vff., daB RESSE (C. 1934. II. 
856) sieh hiergegen bereits gewendet hat u. auf die Aktivatoren der Amylase hin- 
gewiesen hat, u. daB dieser Einwand schon deswegen beachtet werden miisse, da bis- 
lang die Wrkg. der Proteasen auf GersteneiweiB nicht gepriift worden war. Die Bcob- 
achtungen dieser Arbeit weisen vielmehr darauf liin, daB auch beim Keimen neben 
EiweiBabbau auch Aktivierung von Begleitfaktoren erfolgt. Bemerkenswert ist, daB 
die dextrinierende u. die verfliissigende Kraft nur wenig vergroBert werden. — Die 
vorliegenden Beobachtungen lassen das ia iferm ent ais ziemlich kraftiges proteolyt. 
Ferment erscheinen, das sieh bei Einw. auf GetreideeiweiB ahnlich wie andere Proteasen 
verhalt u. einen recht kraftigen Abbau bewirkt. Besonders scheint Lab auf gewisse 
EiweiBarten (Hafer, Buchweizen, Hirse) eingestellt zu sein. Es wirkt vor allcm des- 
aggregierend (wobei dann bei Milch das desaggregierte Casein unter Mitwrkg. von Ca 
ausgefiillt wird). Dieses Verh. des Labfermentes bedingt wahrscheinlicli auch dic 
gute Verwertung von Nahrpraparaten aus Hafer usw. durch den kindlichen Organismus. 
(Biochem. Z. 281 . 408— 19. 2/11. 1935. Posen, Univ.) H e s s e .

Rich. Ege und Jens Obei, Unlersuchungen uber die Aktiińerung des proteólytisćhen 
Enzymogensystems des Venlrikels. (Vgl. C. 1934 . I. 2142.) Die neutralen oder schwach 
sauren Extrakte der Magenschleimhaut von yerschiedenen Tierarten wurden auf die 
koagulierend wirkenden Enzyme untersucht. In allen Fallen enthalt-en diese Extraktc 
eino verhaltnismaBig geringe Menge von praformiertem Enzym. Sobald die |H '] des 
Extraktes uber 10~2 bis 10-3  liegt, erfolgt bei 20° sofortige Aktivierung des Enzyms. 
(Untersucht fiir: menschlichen Magen, Schweinemagen, Hundemagen, dritten u. vierten 
Slagen der Kuh, sowie fur Osophagus- u. Cardiaschleimhaut vom Dorsch.) Eine Akti- 
vierung tritt erst dann auf, wenn der Extrakt auf iiber 10-5  liegende S&uregrade ge- 
bracht wird. Die Aktivierungsgeschwindigkeit wird mit steigender [H -] beschleunigt. 
Das Anwachsen der Aktivierungsgeschwindigkeit erfolgt bei den Praparaten der ver- 
schiedenen untersuchten Tierarten yerschieden schnell. Diese Abhangigkeit der Akti- 
vierungsgeschwindigkeit vom ph steht m it dem Verhaltnis Pepsinaktivitat: Chymosin- 
aktm tat des Praparates nicht im Zusammenhang. Das Enzymogen der Fische besitzt, 
ebenso wie das der Saugetiere, eine erheblich gróBere Haltbarkeit bei schwach alkal. 
Rk. ais das aktivierte Enzym. (Biochem. Z. 2 8 0 . 265— 75. 23/9. 1935.) H e s s e .

Hans von Euler, Zur Kenntnis der Oberhefen. 1. Zwischen schwed. obergarigen 
u. untergarigen Hefen bestehen hinsichtlieh des Enzymsystems keine qualitativen, wohl 
aber erhebliche quantitative Unterschiede. Diese zeigen sieh bei der sog. P A S T E U R sc h e n  
Rk., bei Bldg. u. Anhaufung von Hexosediphosphat ( H a r d e n -Ester) u. in der Bindung 
der Co-ZjTnase, welche — im Gegensatz zu Oberhefen —  aus Unterhefen bei Zimmer
temp. leicht ausgewaschen werden kann unter Zuriicklassen eines fast Co-Zymase-freien 
aktivierbaren Restes, der Apozymase. — 2. Vf. hat fruher (C. 1 9 3 5 .1. 742) fiir die in
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froiem Zustand yorkommenden u. dann haufig ais Hormohe oder Vitamine wirkenden 
kathept. Atomgruppen der Enzyme die Bezeiehnungen Vitazyme bzw. Hormozyme vor- 
geschlagen. Da haufig zwisehen Hormonen u. Vitaminen keine seharfe Grenze besteht, 
empfiehlt Vf., yon der Bezeiehnung Wirkstoffe oder Ergone ausgehend, dio Bezeiehnung 
„Ergozym“ fiir einen Stoff enzymat. Charakters, welcher ein Ergon ais kathept. Gruppo 
enthalt; dio spezif. EiweiBkomponente soli dann „Zym “ genannt werden. Ais Bcispiele 
werden genannt: Katalase (Hiiminkomponente durch EiweiBrest im Enzym stark akti- 
viert) u. das gelbe Ferment (Flayinenzym, dessen Ergon nach T h e o r e l l  Nucleotid- 
eharakter bositzt). Zwisehen Flayinenzym u. soinen Komponenten (Flavinphosphat; 
spezif. EiweiBkomponente) besteht ein Gleichgcwicht stark zugunsten des Flavin- 
enzyms. Ahnlichc Verhaltnisse findet man bei Provitamin A (Carotin), den Stoffen 
vom Astacintypus usw. Nach E u l e r  u . Ad l e r  (C. 1934 . II. 3511) ist es unter den 
Komponenten des Enzymsystems der Giirung die farblosc Dehydrase, welche ais „Zym“ 
mit der CO-Zymase event. mit ihrem Osydoreduktionsanteil zu einer Wirkungseinheit 
yerkniipft ist. Das Dissoziationsgleichgewicht dieses Systems bzw. dieser Verb. scheint 
(in Unterhefe wenigstens) ganz auf der Seite der Dissoziationsprodd. Co-Zymase +  
Dehydrase zu liegen. An einem Vers. wird gezeigt, daB Oberliefe schon ohne Zusatz 
von Co-Zymase fast auf das Maximum der Garwrkg. aktiviert ist, wahrend die Dehydrase 
der Unterhefe erst durch UberschuB yon Co-Zymase auf yolle Wrkg. kommt. (Ark. 
Kem., Minerał. Geol. Ser. B. 12 . Nr. 11. 4 Seiten. 1935.) HESSE.

L. H . P ulkki, Untersuchungen iiber die Bildung von Baklerienicachslumsstimu- 
lanłien durch Hefe. Fiir das Wachstum der Mikroorganismen sind auBer Nahrungs- 
stoffen Wachstumsreizmittcl wiclitig. Friihere Arboiten hieriiber werden ausfuhrlich 
besprochen. — Nur jungę Zcllen (Sporen waren unter den angewandten Bedingungen 
nieht yorhanden), die sich im Zustand schneller Vermehrung befanden, wurden zur 
Impfung der Nahrlsgg. yerwandt, in denen sich die Substanzen befanden, dereń Wrkg. 
auf das Wachstum der Bakterien untersucht wurden. Zur Messung der Wrkg. der 
Wachstumsstimulantien der Hefe wurde die mkr. Methode yon S k a r  (Zbl. Bakteriol., 
Parasitenkunde, Infektionskrankh. Abt. II. 5 7  [1922]. 327), die auf der Zahlung der 
Zellen beruht, angewandt. Es wird eine Nahrlsg. angegeben, in der Bac. mycoides 
optimal wachst: 0,25% Glucoso, 1% Pepton, %,,-mol. Phosphatkonz., 0,05% Natrium- 
ehlorid, 0,025% MgS04-7 H 20 , 0,001% CaCl2, 0,0001% F eS 04- 7 H, 0 .  Mit so ge- 
zuchtetem Bac. mycoides wurden die Verss. uber Wachstumsstimulantien ausgefiihrt. 
Es zeigto sich, daB Asche yon Hefe ohne Wrkg. ist, dagegen bringt Hefeextrakt bis zu 
140% Steigerung hervor. Ammoniumsulfat hat keine wachstumssteigerndo Wrkg., 
obenso Zucker u. Agar; auch Mannitol, Inositol, Mineralól u. Thallium-(l)-nitrat er- 
wiesen sich im Gegensatz zu den Angaben anderer Autoren entweder ais yollkommen 
wirkungslos, oder wie Thalliumnitrat ais giftig. Am wirksamsten waren auBer Hefe- 
extrakt Wurze u. Molken. Ascorbinsaure hemmt. Extrakt von Bac. mycoides ist ohne 
Wrkg. Alle Hefeextrakte werden durch Behandlung der Hefe bei hoherer Temp. er
halten. Es wurde % Stde. auf 100° u. 15 Min. auf 120° crhitzt. Es ist yorteilhaft, die 
Extraktion bei schwach alkal. oder ncutraler Rk. yorzunehmen (V 40  -mol. Phosphat- 
puffer). Die Wachstumsstimulantien der Hefe sind thermostabil. Sie gehen aus der 
lebenden Hefezelle nieht in Lsg., im Gegenteil sind wachstumshemmende Stoffe in der 
Lsg., in welcher die Hefe gewachsen ist. Der aus ungewaschener Hefe gewonnenc 
Extrakt ist weniger wirksam, ais der aus gewaschener bereitete. Starkę Beliiftung der 
Hefe yermindert etwas ihren Geh. an Stimulantien (yermehrt aber die Hefenernte). 
Die Wachstumstemp. der Hefe hat kaum cinen EinfluB. Bei pg =  7,0 gewachsenc Hefe 
enthalt am meisten Wachstumsstoffe. Diese steigen in den Hefen wahrend ihres Wachs- 
tums schnell zu einem maximalen Wert (4— 8 Tage), dann fallt ihr Geh. schnell. Andc- 
rungen des Zucker- u. Phosphatgeh. sind ohne Wrkg., dagegen hat dic Stickstoffkonz. 
eincn entscheidendcn EinfluB auf die Bldg. der Wachstumsstimulantien, nieht aber die 
Art der Stiekstoffąuelle. Es wurdo gezeigt, daB die Hefe diese Reizmittel synthetisiert, 
indem Hefe 3 Generationen hindureh auf reinem Rohrzucker ais einzigem organ. Kon- 
stituenten kultiyiert wurde. Ferner nimmt der Geh. der Hefe an Stimulantien durch 
Zugabe kleiner Mengen Hefeextrakt betrachtlich zu. Ultrayiolettes Licht ist ohne 
Wrkg. —  Die Wachstumsstimulantien bewirken eine deutliche Verkiirzimg der Zellen
— bei 4-facher Vermehrung tritt eine Verkiirzung der Zoile auf ungefahr die Halfte ein. 
Dio GróBe der Wrkg. der Wachstumsstimulantien hangt von der Nahrlsg. ab. (Suoma- 
laisen Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Aead. Sci. fenn.] 41 . Nr. 1. 132 Seiten. 
1935.) SC H U CH A RD T.
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A. Steiner und C. F. Cori, Darstellung und Bestimmung von Trehalose der Hefe. 
Trehalose wird in Ausbeute von 1—2 g aus 300 g Hefe durch Behandeln m it (NH4)2SO., 
u. anschliefiendes Fallen mit Schwermetall (H gS04 +  Fc2(S 0 4)3 in 7,5°/0ig. H 2Ś 0 4). 
Dabei werden nur Spuren der Polysaceharidc mitgel., die bei Neutralisation mit BaC03 
ausfallen, wahrend die Trehalose in Lsg. bleibt. Nach Entfernen der Metalle u. Ein- 
engen im Vakuum werden die Salze aus der Lsg. mit A. ausgefallt, worauf die Trehalose 
leicht auskrystallisiert. —  Beim Vergaren von Glucose wachst der Geh. der Hefe an 
Trehalose erheblich (von 0,5 bis 1,5 g je 100 g frisclie Backerhefe auf 2—3 g). (Science, 
New York. [N. S.] 82. 422— 23. 1/11. 1935. St. Louis, W a s h in g t o n  Univ., School of 
Medicine.) H e s s e .

E 4. P f l a n z e n c h e m i e  u n d  - p h y s i o l o g i e .

Clyde Homan, T. F. Young und Charles A. Shull, Die Verdampfung in ihrer 
thermodynamischen Bezieliung zur Kohasionstheorie und zum Quellungs- und osmotischen 
Druck der Zellbestandieile. (Plant Physiol. 9. 653— 61. Univ. of Chicago.) L i n s e r .

J. M. Fife und V. L. Frampton, Der Einflu/3 von Kohlendiozyd auf das p g  und 
auf bestimmte Stickstoffraktionen der Zuckerriibe. C 02-Behandlung verursacht wesentliche 
chem. Yeriinderungen im Zellsaft der behandelten Pflanzen. Sofort nach der Behandlung 
zeigt der Zellsaft erhohtes ph- Hohe C 02-Konzz. Yerursachen eine Abspaltung von NH3 
aus den Amiden nach folgendem Schema:

2 R-CONH2 +  3 H 20  — R-COONH4 +  R-COOH +  NH,OH  
Das so gebildete NH3 ist fiir die pH-Steigerung des Zellsaftes ausreichend verantwortlich. 
Aber auch von anderen loslichen N-Verbb. auBer Amiden wird durch hohe C 02-Konzz. 
NH3 abgespalten. Etwa 2 Stdn. nach der C 02-Behandlung waren die Pflanzen wieder 
erholt. (J. biol. Chemistry 1 09 . 643—55. 1935. Riverside, Califomia, U. S. Department 
of Agrieulture.) LlNSER.

Hans Platenius, Chemische Veranderungen in Karotlen wahrend des Wachstums. 
Altere Karotten haben hoheren Zucker- u. Carotingeh. ais jiingere, dagegen geringeren 
Rohfasergeh. Es wurden auch geringere Mengen von Starkę in den Karottenwurzeln 
gofunden. (Plant Physiol. 9. 671—80. Ithaka, New York, Cornell Univ.) LlNSER.

Annie M. Hurd-Karrer und Allan D. Dickson, Beziehungen zwischen Kohle- 
hydrałen und Slickstoff bei Weizenpflanzen unter Berucksiditigung ihres Wachstums- 
typus unter verschiedenen Emahningsbedingungcn. (Plant Physiol. 9. 533— 65. 
Washington, D. C., Division of CerealCrops and Diseases, Bureau of Plant Industry.)LlNS.

F. N. Krascheninnikow, Die neuesten Ergebnisse uber die Photosynthese von
KoMenhydralen. Zusammenfassender Vortrag iiber die Photosynthese von Kohlen- 
hydraten durch das Chlorophyll der Pflanzen. (Fortschr. Chem. [russ.: Uspechi Chimii]
4. 138—64. 1935.) K l e v e r .

G. Richard Burns, Grenzen der Photosynthese im  kurzeń und langen Wełlenldngen-
bereich. Kiefer u. norweg. Rottanne vermogen alle Wellenlangen des sichtbaren Be- 
reiches zur Photosynthese zu verwerten, mit Ausnahme einiger blauer u. aller violetten 
Strahlen. (Plant Physiol. 9. 645— 52. Burlington, Vermont, Vermont Agricultural 
Experiment Station.) L i n s e r .
*  G. Pfiitzer und C. Pfaff, Einflu/i der Diingung und Belichtung auf die Vitamin- 
bildung in der Pflanze. Bei starker Diingung mit den in Betracht kommenden Nahr- 
stoffen (Handelsdunger) trat eine betraehtliche Zunahme des Geh. an Provitamin A, 
berechnet auf Trockensubstanz, bei den untersuchten Prodd. (Mohren, Grunkohl, 
Spinat u. a.) ein. Dieser Erfolg trat besonders bei starker N-Diingung ein. Hinsichtlich 
Vitamin C wurden bei Diingung mit allen erforderlichen Nahrstoffen (N, P, K, Ca) 
im richtigen Verhaltnis Zunahmen im Geh. bis zu 30% festgestellt. Bei Mohren wurde 
z. B. der Ertrag um 46%, der Carotingeh. um 24%, der C-Geh. um 28% erhoht, ent- 
sprechend einer Steigerung der Ernte an Carotin um 81%, an C um 86%. Auch durch 
Bestrahlung der Pflanzen mit Neonlicht wurde eine Erh6hung des Ertrags u. der 
Vitaminbldg. erzielt. (Umschau Wiss. Techn. 39- 917—20. 10/11. 1935. Landw. Vers.- 
Stat. Limburgerhof.) S c h w a i b o l d .

J. Laissus und R. Heim, Beitrag zum Studium der Leuchtgasschadigung der 
Pflanzen. Yerss. iiber die Schadigungen durch leuchtgasvergiftete Erde. Radieschen 
keimen auf vergifteter Erde ebenso wie auf nicht vergifteter. MaCgebend ist die seit 
der Einw. des Gases auf die Erde verstrichene Zeit. Nach einer bestimmten Zeit scheint 
sogar eher eine Diingerwrkg. ais eine schadigende Wrkg. vorhanden zu sein. (Chim. 
et Ind. 33 . 546—55. 1935.) L in s e r .
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E 6. T i e r c h e m i e  u n d  - p h y s i o l o g i e .

Edmund M. Mystkowski, Ober den Zustand des Olykogens im M uskd. V. Unter- 
suchungen iiber Polysaećharoproteide. (IV. vgl. v . P rzylecki u . Ma jm in , C. 1935. II. 
2536.) Es wird versucht, die Menge yon freiem u. an MuskeleiweiB gebundenem Glykogen 
in Kaninchen- u. Hundemuskeln zu ermitteln. Der Muskelextrakt wird in einen Glo
bulin- u. einen Myosinfaktor zerlegt. In diesen Fraktionen, sowie in der restierenden 
El. u. im Stroma wurde das Glykogen bestimmt. Es besteht ein Gleiehgewieht zwischen 
gel., freiem u. an Protein gebundenem Glykogen. In der restierenden El. schwankt 
der Glykogengeh. bei Kaninchenmuskcln zwischen 42 u. 78% in Abhangigkeit von 
der fur die Extraktion benutzten Wasehfl. Die Globulinfraktion enthalt nur 3,8—8,5% 
Glykogen, somit geringer EinfluB von Globulin auf den Glykogcnzustand. Dic Myosin- 
fraktion enthalt 4,7—23% Glykogen, was wegen der bei den Verss. angewandten 
geringen Glykogenkonz. ais zu niedrig angesehen wird. Die angewandten Vers.- 
Bedingungen gestatten jedoch keine sicheren Schliisse, die Ergebnisse variieren stark. 
(Biochem. Z. 278. 240—45. 1935.) Bach.

Edmund M. Mystkowski, Arnold Stiller und Aleksandra Zysman, Ober den 
Zustand des Olykogens im  M uskd. II. VI. Unter suchungen iiber die Polysaccharo- 
proteide. (V. vgl. vorst. Ref.) Vff. finden in unter hohem Druck aus Saugetiermuskeln 
erhaltenem Pressaft u. in Eroschmuskeln auBer den charakterist. EiweiBfraktionen aueh 
Glykogen. Es kami nicht viel Glykogen aus dem Muskel austreten, beim Frosch- 
muskel nur 17% des gesamten Glykogengeh. Glykogenomyosin existiert sicher, viel- 
leicht aueh ein Glykogenglobulin X-Symplex. Getrocknetes Myosin enthalt sehr vicl 
Glykogen, auBerdem Amylase. Das Glykogen des nativen Glykogenomyosins wird 
weder durch Speichelamylase, noch durch die im Myosin enthaltene Amylase zerlegt. 
Weiter wurden frische Proteinpraparate untersucht. Sowohl Myosin ais aueh Globulin X  
cnthalten Glykogen. Audi dieses Glykogenomyosin ist gegen Amylase resistent. 
Dor Glykogenglobulin X-Symplex ist durch Amylase aueh nur schwer zerlegbar. Die 
dritte Fraktion enthielt nur noch Myogen, Rest-N u. natives Glykogen, das durch 
Muskclamylase u. Ptyalin sehr schwer angreifbar war. Alle 3 Fraktionen des alkal. 
Muskelauszuges enthielten Amylase. Die Globulin X-Fraktion wirkte viel starker ais 
die Myosinfraktion. Weiter wurden Verss. iiber die Kinetik der Speichelamylase bei 
Anwesenheit der drei Muskelfraktionen gemacht. Stets wurde am Anfang viel Maltosc 
beobachtet. Myosin vermindert die Geschwindigkeit der Glykogenhydrolyse. Glo
bulin X  aktm ert sie. Die 3. Fraktion hemmt dic Wrkg. der Speichelamylase, ent- 
weder durch Enzyminaktivierung oder durch Substratbeeinflussung. Noch nicht unter
sucht wurde das Stroma. Aueh die Lipoide blieben noch unberucksichtigt. Die schwerc 
Zerlegbarkcit der aus Muskeln erhaltenen Symplexe wird wohl durch die Bindung des 
Polysaccharids an das Protein bewirkt, da das durch KOH vom EiweiB befreite Glykogen 
glatt zu Ende gespalten wird. (Biochem. Z. 281. 231—37. 21/10. 1935.) Br edereck .

Richard Kuhn und Hellmuth Vetter, Isolierung von Nicotinsciureamid aus Herz- 
muskd. Aus Konzentratcn einer Vitamin-B-Komponente (Br  u. B 2-frei) isolierten 
Vff. durch Extraktion mit Chlf. bei ncutraler u. schwach alkal. Rk. u. Dcst. des Chlf.- 
Ruckstandes bei 5-10-1 mm u. 150— 160° ein gelbliches, wachsartiges Destillat; Um- 
krystallisation aus Chlf. u. Bzl. gab Nicotinsciureamid (Pyridin-/J-carbonsaureamid), 
CsHaON2 (I); F. 129° (korr.), Misch-F. mit synthet. Praparat (F. 128°) =  128° (Ab- 
sorptionsspektrum s. Original). Die Ausbeute aus 15 kg frischem Rinderhcrz war 
147 mg. Dieser hohe Geh. ist bemerkenswert, da Warburg  u. CHRISTIAN (C. 1935.
I. 2194) I ais Spaltstuck des Co-Ferments erkannten u. da das Diathylamid der Nicotin- 
saure ais synthet. starkes Herzmittel (Coramin) bekannt ist. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
6 8 . 2374—75. 4/12. 1935. Heidelberg, Kais.-Wilh.-Inst. f. med. Forsch., Inst, f. 
Chem.) Vetter .
*  Venancio Deulofeu, Adrenalin im  Gifte ton Bufo arenarum. Aus dem Gift der 

argentin. Krote (Bufo arenarum) lieB sich in sehr geringer Menge Adrenalin in reiner 
Form erhalten. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 237. 171—72. 30/11. 1935. Buenos 
Aires, Facultad de Medicina.) B eh rle .

Caspar Tropp, Das Vorlcommen von Lignocerylsphingosin in  der Rinderlunge. 
In 0,06% des Organtrockengewichts konnte aus der Lunge vom Rind Lignoceryl- 
sphingosin, C42H S30 3N, F. 94—94,5°, isoliert werden. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 237.178—-80. 30/11. 1935. Wiirzburg u. Freiburg i. B., Medizin. Kliniken.) B ehr .

S. Epstein und E. Mima, Der intennediare Stoffwechsd in den Driisen mit innerer 
Sekretion. 4. Mitt. Proteolyse und' Ammoniakbildung in den endokrinen Organen. (3. Mitt.
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vgl. C. 1935. I. 263.) In Schilddruse, Thymus, Nebennieren u. Pankreas wurden 
die profceolyt. Vorgiinge u. die NH3-Bldg. untersucht. Aufier dem Pankreas sind die pro- 
teolyt. Vorgange bei der spontan in den endokrinen Organen sich einstellenden Rk. sehr 
schwach, bei saurer Rk. sind sio iiberall sehr yerstarkt. Bei kurzdauernder Autolyse in  
schwach alkal. Milieu wird im Pankreas, in der Marksubstanz der Nebenniere u. der Gl. 
Thymus des jungen Tieres Ammoniak gebildet. (Bioehem. Z. 281. 339—44. 2/11. 1935. 
Charków, Ukrain. Inst. f .  Endokrinologie u. Organtherapie, Bioehem. Abt.) W E S T P H .

Renś Leriche und Adolphe Jung, Veranderungen einiger innersekretorischer 
Drusen, wie Nebenschilddriisen, Schilddruse, und Nebennieren naeh experimenteller Ent- 
femung der Galie. (Presse m ed. 43 . 1793— 97. 16/11. 1935.) B o m sk o v .
*  K. Scharrer und w. Sohropp, Die Wirkung von Follikelhormonkrystallisalen auf 
das Wachsłum. einiger Kulturpflanzen. In GefaBvegetationsverss. mit Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer, Riibsen, Ackerbohnen, Sojabohnen u. Zuckerriiben auf verschiedenen 
Gemischen natiirlicher Bodcn wurde der EinfluB des krystallisierten Follikelhormons, 
das nicht vóllig von Eąuilin u. Hippulin, wohl aber yon Auxin befreit worden war, auf 
das Wachstum untersucht. Das Hormon wurde sowohl ais freies Phenol, wie auch ais 
Na-Phenolat in Mengen von je 500 u. 1000 M.-E. in die GefaBe von etwa 15 kg Erde 
verabreieht. In abnehmendem Mafie wurden bei Sommerweizen, Sommerroggen u. 
Sommergerste fehlerkrit. gesicherte Ertragssteigerungen im Korn- u. Stroliertrag er
halten, wobei durchweg die Na-Verbb. den freien Phenolen in ihrer Wrkg. uberlegen 
waren. Bei Hafer wurden, ebenso wie bei friiheren Wasserkulturyerss., keine positiven 
Ergebnisso erhalten. Bei Sommerrubsen wurden nur im Strohertrag geringe Ertrags- 
erhohungen festgestellt; der Bliitenansatz war bei den behandelten Pflanzen besser 
ais bei den Kontrollen, die um drei Tage spater bliihten. Bei den Ackerbohnen wurden 
die Komertrage sehr betraehtlich erhólit, u. zwar wirkten hier die phenol. Hormone 
besser ais die Na-Salze. 500 M.-E. bewirkten eine Steigerung um 24%, 1000 M.-E. 
um 39%. Boi Sojabohnen war das Ergebnis nicht deutlieh positiy. Bei den Zucker- 
ruben lieB sich mit 1000 M.-E. ais Na-Salz ein Mehrertrag von 14% an Ruben fest- 
stellen. Allgemein zeigte sich, daB die w'ahrcnd der Entw. beobachtete, teilweise sehr 
starkę Forderung des Jugendwachstums der Auswrkg. auf die Ertrage nicht parallel 
geht. (Bioehem. Z. 281. 314—28. 2/11. 1935. Munchen, Techn. Hochschule, Agrikultur- 
ehem. Inst. Weihenstephan.) Westph a l .

Richard Harder und Ingę Stórmer, Follikelhormon und Bliihtermin der Hya- 
cinthen. (Vgl. C. 1935. I. 737.) Es ergab sich, daB durch Gaben yon techn. Progynon 
die Blattlange u. Blutenstandshohe der Hyacinthe „King of the blues" etwas gefórdert 
wurde. Eine Vermehrung der aus den Zwiebeln heryorgehenden Blutenstande unter der 
Wrkg. des Hormons konnte nicht beobachtet werden. Um eine Klarung der unterschied- 
lichen Befunde von SC H O EL LER  u. G o E B E L  u. den Vff. iiber die Einw. des Follikel
hormons auf den Bluhtermin der Hyacinthen zu erhalten, wurde alle eyent. insGewicht 
fallenden Faktoren (Entw.-Zustand der Zwiebeln, Anzuehttemp., Zus. des W., Ver- 
wendung von Sandkulturen, Verss. mit der gleiohen Sorte) genau berucksiehtigt; es 
wurde jedoch in keinem Falle eine deutlicho Forderung des Bliihtermins festgestellt. 
(Bioehem. Z. 280. 126— 36. 1935. Gottingen, Botan. Anstalten d. Univ.) W E S T P H .

S. B. D. Aberle, Grófte der Brusldriisen von normalen Rhesusaffen und solchen, die 
mit Injektionen von Theelin, Corpus luteurn- und Hypophysenvorderlappenextrakt be- 
handdt waren. Gegenuber 9 Kontrolltieren bewirkte die Injektion yon den genannten 
Hormonen an je 2 bzw. 3 weibliehe Affen keine deutliehe Gr6Benzunahme der Mammae. 
Das Epithel der Brustwarzen war bei allen injizierten Tieren dicker. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 32. 247— 49. 1934. Washington, CARNEGIE Institution.) Westph al .

S. R. Halpern und F. E. D’Amour, Wirkung des Ostrins auf Gonaden, Brust- 
drusen und Ilypophyse bei der Ratte. Erwachsene n. Mannchen u. Weibchen u. kastrierte 
Weibchen wurden 3 Wochen lang mit 5 R.-E. Ostrin taglich u. anschliefiend mit 20 R.-E. 
taglich behandelt. Das Gewicht der Testes u. der Ovarien nahm betraehtlich (bis auf 
65—25% des Wertes der Kontrolltiere) ab. Die Hypophyse nahm um 100—200% im 
Gewicht zu. Die Brustdriisen zeigten starkę Entw. u. sezernierten. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 32. 108— 10. 1934. Colorado, Univ., School of Medicine, Departm. of Ana- 
tomy, u. Denyer, Univ., Research Lab.) W E S T P H A L .

Warren O. Nelson und Milton D. Overholser, Wirkung von óstrininjektkmen 
auf den ezperimentellen Pankreasdiabetes beim Affen. 2 Vers.-Tiere (jugendliehe weib- 
liche Affen) erhielten vor u. naeh Entfemung des Pankreas taglich 100 R.-E. Ostrin. 
Es zeigte sich keine merkliche Glykosurie, die jedoch beim Aussetzen der Ostrin-
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injektionen sofort auftrat. Eine infolge Pankreasektomie ohne Ostrinbehandlung aus- 
gebildete Glykosurie verschwand nach Injektion von Ostrin. Zufiihrung von Hypo- 
physenextrakt bewirkte Zunahrae des Zuckers im Harn, ebenso wie bei n. Tieren. Vff. 
nehmen an, daB das Óstrin die diabeteserzeugende Wrkg. des Hypophyseiworderiappens 
unterdriickt. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 32. 150—51. 1934. Missouri, Univ., Departm. 
of Anatomy.) W e s t p h a l .

Fred E. D’Amour, Charlotte Dumont und R. G. Gustavson, Keine Anti- 
hormone gegen Óstrin. Um festzustellen, ob nach liingerer Zufuhr von Ostrin im Tier- 
organismus Antihormone gebildet werden (Co llip), wurden n. erwachsene weibliche 
u. mannliche, sowie kastrierte weibliche Ratten mit Ostrin behandelt u. ihr Serum 
anderen Ratten zusammen mit Ostrin yerabreicht. Es zeigte sich keinerlei Wrkg. dieses 
Serums auf die ALLEX- I)oISY-Rk. gegeniiber Kontrollen, die ohne u. mit Zusatz 
von n. Serum mit Ostrin behandelt wurden. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 3 2 . 192—94.
1934. Denver, Univ., Research Lab.) WESTPHAL.

Edward Tolstoi, Ober den Zitsammenhang zwischen der Glucose des Blutes und der
Konzenlration der Lactose in der Milch bei lactierenden diabetischen Frauen. Trotz starker 
Erhohungen (Glucosezufuhr) oder Verminderungen (Insulin) des Blutzuckergeli. blieb 
die Konz. der Brustmilch an Lactose jeweils ziemlich konstant. (J. clin. Invest. 14. 
863—66. Nov. 1935. New York, Cornell Univ., Dep. Med.) S c h w a i b o l d .

H. Scheuring, Ober den Calciumstóffwechsel in der ersten Phase der Blutgerinnung.
I. Die Wirkung der Oxalate in  der zweiten Blutgerinnungsphase. Thrombin ist eine 
kolloidale Ca-Verb. Wahrend der Thrombinbldg. im Serum tritt eine Kalkverschiebung 
vom Ionenzustand in den kolloidalen Zustand ein. (Biochem. Z. 2 77 . 437—47. 8/5.
1935. Lwów, Polen, Univ., Pharmakolog. Inst.) B0SISK0V.

H. Scheuring, Ober den Calciumstóffwechsel in der ersten Phase der Blutgerinnung.
II. Mitt. Die Calciumverschiebung bei der Thrombinbildung. Unterss. iiber die Vorgange
bei der Blutgerinnung, insbesondere iiber die Verschiebung des Caleiums vom ionisierten 
Zustand in den komplexen. (Biochem. Z. 2 79 . 436—47. 12/9.1935. Lwów, Pharmakolog. 
Inst.) BoMSKOV.

John Runnstrom, Ober den Einfluf3 von Pyocyanin auf die Atmung des Seeigeleies. 
Zugabe von Pyocyanin (0,006— 0,015%) zu einer Suspension von Seeigeleiem bewirkte 
eine Erhóhung der Atmung, dio prozentual bei unbefruchteten Eiern groBer war ais 
bei befruchteten, wahrend die absoluten Werte des Sauerstoffverbrauchs bei Ggw. 
von Pyocyanin nach der Befruchtung hoher liegen ais vorher. Zusatz von HCN in 
Ggw. von Pyocyanin yerstarkt bei unbefruchteten Eiern die Atmung, wahrend sie bei 
befruchteten dadurch immer yermindert wird. Die durch Pyocyanin hervorgerufene 
Oxydationssteigerung ist etwas hoher ais die mit Methylenblau bewirkte. Die durch 
HCN oder anaerobe Bedingungen yerursachte Unterbrechung der Zellteilung laBt 
sich durch Pyocyanin nicht aufheben. Es wird der allgemeine SchluB gezogen, daB 
weder das eisenhaltige Enzym noch das Dehydrase-substrat-system begrenzende Fak- 
toren fiir das OxydationsmaB bei unbefruchteten oder kurzlich befruchteten Eiern 
sind. (Biol. Buli. 68. 327—34. April 1935. New York, Lab. o f the ROCKEFELLER Inst. 
for Medical Research, and Woods Hole, Mass., Marinę Biolog. Lab.) WESTPHAL.

H. C. Sherman und H. L. Campbell, Die Wirkungen einer Erhohung des Calcium- 
gehalts einer Nahrung, in der Calcium einen der begrenzenden Faktoren darstellt. (Vgl.
0 . 19 3 1 . II. 3625.) Mit einem Futtergemisch (% ganzer Weizen, % Troekenvollmileh, 
NaCl), das iiber 77 Generationcn von Ratten seine Vollstandigkeit erwiesen hatte, 
wurden Verss. durchgefuhrt, indem durch Zusatz von CaC03 der Ca-Geh. von 0,2 auf
0,35% erhoht wurde. Diese Erhohung bewirkte eine Verbesserung der Ausnutzung 
der Nahrung, ferner besseres Wachstum, friihere Reife, gesteigerte Vitalitat, langere 
Lebensdauer u. a. Die fur optimalen Ablauf der Lebensvorgange erforderlichen Ca- 
Mengen sind demnach betraehtlich hoher ais fiir n. Wachstum. (J. Nutrit. 1 0 . 363—71. 
10/10. 1935. New York, Columbia Univ., Dep. Chem.) SC H W A IBO LD .

Constantin Lauresco, Ober die Ausnutzung der Proteine bei der Verdauung und 
der Proteingehalt der Nahrung. Eingehende Fiitterungsverss. an Ratten mit zwei 
Proteinarten (Sojamehl, Fleischmehl). Bei wachsendem Proteingeh. der Nahrung 
nahern sich die bei geringem Proteingeh. sehr fernliegenden scheinbaren u. reellen Aus- 
nutzungskoeff. immer mehr. Bis zu einem Geh. von etwa 20% Protein in der Nahrung 
steigt der Ausnutzungskoeff. merklich, dann sinkt er etwas, um weiterhin konstant zu 
bleiben (bei Fleisehprotein optima! 92, durch hoheren Proteingeh. — 30% —  auf 82% 
sinkend). Der reelle Ausnutzungskoeff. ist demnach nicht ais absol. Wert anzugeben,
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sondern ais Funktion des Froteingeh. eiiier Nahrung. (Arch. int. Physiol. 42. 145— 58. 
Nov. 1935. Strasbourg, Fac. Sciences, Inst. Pliysiol.) S cH W A IB O L D .

Constantin Lauresco, t)ber den Einflufi des Kochens auf die Verdaulichkeit der 
proteimrtigen Nahrungsstoffe. Verss. mit verschiedenen Cerealien u. Heu an Ratte, 
Kaninchen, Schwein u. Hammel. Erhitzen wahrend 45 Min. auf 130° andert die sehein-
bare Verdaulichkeit von Weizen u. Roggen nieht, jedoch wird sie bei Hafer verbessert.
Das Erhitzen von Heu bewirkt eino Yerminderung der Verdaulichkeit der Proteine 
(Hammel, Kaninchen), wahrscheinlich infolge der Vernichtung yon Baktcrien, die die 
Verdauung (aueh celluloseartiger Stoffe) im Darm fordem. (Arch. int. Physiol. 42. 
159—G8. Nov. 1935.) S c h w a i b o l d .

Eugene Becker, Ist Linolsaure bei der Erndhrung der Ratle unentbehrlich f  Bei 
Mangel an Linolsaure traten bei den Yers.-Tieren deutliehe Zeichen einer Mangel- 
krankheit auf. Linolsaure wirkt hierbei wie ein Vitamin. Die Waehstumskuryen 
gehen dem Grade des Zusatzes von Linolsaure parallel. Die Saure wurde in Form 
von WalnuBól gegeben (Kontrollverss. mit WalnuBól nach Zerstórung der ungesatt. 
Sauren durch Keimung). Die Natur des wirksamen Linolsaureisomeren w'urde noch 
nicht festgestellt. Die Ergebnisse mit reiner Linolsaure stimmten nicht immer mit 
denen des Naturprod. uberein. (Z. Vitaminforschg. 4. 241— 49. Okt. 1935. Berkeley, 
Univ., Inst. Exp. Biology.) SC H W A IBO L D .

C. Massatsch und H. Steudel, Uber die Verwertbarkeit geharteter Fette im mensch- 
lichen Stoffwechsel. Durch einen Stoffwechselvers. wurde festgestellt, daB sich die Aus- 
nutzung von gehartetem F ett nicht yon derjenigen naturliehen Fettes unterscheidet: 
A.-Extrakt des Kotes in beiden Filllen gleich groB, ebenso die Mengen der Seifen u. der 
freien Fettsauren. Aueh die N-Ausscheidung im Harn war unbeeinfluBt. (Dtsch. med. 
Wschr. 61. 1918— 19. 29/11. 1935. Berlin, Univ., Physiol.-chem. Inst.) SC H W A IBO L D .

L. N. Ellis und O. A. Bessey, Uber die Wirkung der Nahrung auf die Hdmoglobin- 
konzentration des Blutes. Fiitterungsyerss. mit 5 yerschiedenen Futtergemisehen, dereń 
Zus. angegeben wird. Bis zum Alter von einem Monat stieg die Konz. entsprechend dem 
Fe-Geli. der Nahnmg (Maximum 12,6 g-°/0). Nach einem Jahr waren 2 verschiedene 
Konzz. unabhangig vom Fe-Geh. der Nahrung zu unterscheiden, bei 3 Futtergemisehen 
15,3 g-% Hamoglobin bei mannlichen u. 14,4 bei weiblichen Tieren, bei den 2 iibrigen 
Futtergemisehen 15,7 g-°/0 Hamoglobin bei den weiblichen Tieren. (Amer. J. Physiol. 
113. 582— 85. 1/11. 1935. Columbia Univ., Dep. Chem.) S c h w a i b o l d .

K. Voit und Hans Friedrich, Uber das Auftrelen von Ameisensdure im  Harn bei 
der Apfeldidt. Nach Apfeldiat (Aplona) wurde im Harn ein deutlicher Anstieg der 
Ameisensaure festgestellt (Oxydation des in den Pektinen enthaltcnen Methylalkohols 
im Organismus). Die in den Apfeln enthaltene Pektinsaure erfahrt demnach im Darm- 
kanal eine Aufspaltung, wobei dann w'enigstens einer ihrer Bausteine, der Methyl- 
alkohol, resorbiert wird. (Klin. Wschr. 14. 1792—93. 14/12. 1935. Munchen, Univ.,
I .  Med. Klinik.) SC H W A IB O L D .
+ Harry Willstaedt, Die Vilamine. Jetziger Stand ihrer Chemie und Biochemie. 
(Vgl. C. 1935. II. 2692.) Zusammenfassender Bericht: Vitamin C (Chemie, biol. Tests: 
histoehem. Methoden, Capillarresistenzprobe; chem. Tests: Dichlorphenolindophenol, 
Methylenblaumethode, andere Slethoden, spektropliotometr. Methode. (Klin. Wschr. 
14. 1665— 68. 23/11. 1935.) S c h w a i b o l d .

Harry Willstaedt, Die Vitaminc. Jetziger Stand ihrer Chemie und Biochemie. 
(ygl- vorst. Ref.) Vitamin C (Anwendungen der Best.-Methoden in der prakt. Medizin, 
Ubervitaminisierung, Wirkungsweise, therapeut. Anwendung, C-Bedarf des Mensehen). 
Vitamin I .  (Klin. Wschr. 14. 1705—09. 30/11. 1935. Uppsala.) S c h w a i b o l d .

E. M. Nelson, Internationale Vitaminstandards. Angaben fiir die Vitamine A, 
B1( C u. D. (J. Ass. off. agric. Chemists 18. 610—11. 15/11. 1935. Washington, U. S . 
Bur. Chem. and Soils.) S c h w a i b o l d .

Grace M. Devaney und Lydia K. Putney, Der Vitamin-A- und D-Gehalt von 
konsenńertem Lachs. Bei 4 yerschiedenen Laehsarten wurden 0,25— 0,3 bzw. 1 bzw. 2,5 
bis 4,0 bzw. 4— 8 internationale Einheiten Vitamin A pro g festgestellt (Rattenyerss.). 
Hinsichtlich des Geh. an Yitamin D w urden 1,9— 2,6 bzw. 6,2—7,6 bzw. 8,0 bzw'. 2,1 
bis 3,9 Einheiten festgestellt. (J. Home Econ. 27. 658— 62. Dez. 1935. Washington, 
U. S . Dep. Agric.) " SC H W A IBO L D .

W. Neuweiler, Der Yitamin-A- und Carotingehalt der Frauenmilch. (Vgl. C. 1935- 
I- 2207.) Unters. zahlreicher Milchproben (Stufenphotometer, Vitamin A:Blaufarbung 
mit SbCl3, Carotin: Gelbfarbung des Extraktes). Der A-Geh. schwankte zwischen
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25 u. 300 Ratteneinheiten in 100 ccm. Colostrum ist yitaminreieher. Der A-Geh. erwies 
sich ais unabhangig vom Alter, der Geburtenzahl u. der tagliehen Milchmenge. Er 
wird dureh 48-std. Steheulassen dor Milch nicht wesentlich yerandert. Dio A-Konz. 
steigt wahrend des Tages um etwa 100%. Sic ist vor dem Stillen niedriger ais nachhcr. 
Dureh hohc Dosen von A u. Carotin kann der A-Geh. erheblich gesteigort werden. Der 
Carotingeh. bewegt sieh zwischen 0,005 u. 0,4 mg-%. Carotin findet sich hauptsuchlich 
im Colostrum u. der Friihmilch, in rcifer Milch haufig nur in Spuren. (Z. Vitamin- 
forschg. 4. 259— 71. Okt. 1935. Bern, Univ., Frauenklinik.) ScH W A IB O L D .

H. R. Guilbert und G. H. Hart, Ober den Mind.esCbed.arf an Vitamin A m it be- 
sonderer Beriicksichtigung des Iiindes. (Vgl. C. 1934. II. 1799.) Dio gesamte Speicherung 
von Carotin u. Vitamin A in Lebor u. Korpcrfett von Kiihen (2— 18 Jahre) war 0,6— 0,7 g 
bei jungeren, bis 3,6 g bei alteren Tieren. Davon fanden sich 67— 93% in der Leber, 
in dieser yorwiegend ais Vitamin A, im Korperfett ais Carotin. Ein Vergleich zwischen 
den gesamten gespeicherten Mengen u. der Zeitdauer bis zur Verarmung dureh carotin- 
freies Futter ergab einen tagliehen Verbrauch von 9 bis 11 y  pro kg Lebendgewicht. 
Ein Tier ohne Carotinreserven speicherte wahrend 13 Tagon 400 mg Carotin bei Zufuhr 
von 240 kg Alfalfa, das etwa 15 g Carotin enthielt. Dureh subcutano Zufuhr yon 
Carotin yerschwandon Augenschadigungen, dio dureh A-Mangel yerursacht waren, dio 
Gewichtszunahme kam aber nicht in Gang. Nachtblindheit scheint die erste feststell- 
bare Erscheinung yon A-Mangel zu sein. Der tagliche Mindestbedarf an Carotin betragt 
26—33 y  pro kg Kórpergewieht (Heilung yon Mangelerscheinungen, jedoch keino 
Speicherung). Dureh Vergleich mit dem iMindesbedarf anderer Tierarten wird ge- 
schlossen, daB jonor mit dem Kórpergewieht zusammenhangt u. bei Siiugetieren 20 
bis 30 y  Vitamm A oder Carotin pro Tag u. kg betragt. Hubner benótigen jedoch 
betrachtlich mehr. (J. Nutrit. 10. 409— 27. 10/10. 1935. Davis, Uniy., Coli. 
Agrie.) SC H W A IB O L D .

E. Schneider und E. Widmann, Die hepałohormonale Steuerung des Vitamin-A- 
Umsatzes und die Atiólogie der Ostilis deformans Paget. (Vgl. C. 1934. II. 3521.) 
An Hand yon Verss. an Meerschweinchen werden die Bedingungen der hormonalen 
Steuerung des Carotin- u. Vitamin-A-Umsatzes aufgezeigt (Steuerung dureh das Sehild- 
drusenhormon; die Vitamin-A-Therapie ist eine Leberschutztherapie). Unterss. an 
einer Anzahl yon Kranken (Serumwerte: Carotin, Vitamin A, Vitamin C, Ca, P) 
lassen bei Ostitis deformans P a g e t  eine Storung im Vitamm-A-Umsatz erkennen, dio 
ursachlich fur dio Entstehung yerantwortlich zu machen ist. (Klin. Wschr. 14. 
1786— 90. 14/12. 1935. Freiburg, Univ., Chirurg. Klinik.) ScH W A IB O L D .

Harry Willstaedt, Zum Nachweis des Vitamins A nach Sosenthal-Erdelyi. Eine 
Unters. yerschiedener entspreehender Prodd. ergab, daB die Rk. nach R O SEN T H A L 
u. E r d e l y i  (Zusatz von Guajacol u. Erwarmung) hinsichtlich ihrer Spezifitat keine 
Yorteilo gegenuber der C A B R -P R IC E -R k . aufweist. Dio Carotinoido werden zwar yon 
ersterer nicht erfaBt, dafiir ist mit Storungen dureh die in biol. Materiał fast immer 
yorkommenden Sterine zu reehnen. (Z. Yitaminforschg. 4. 272—76. Okt. 1935. Uppsala, 
Uniy., Medizin.-chem. Inst.) S c h w a i b o l d .

A. Scheunert und M. Schieblich. U ber den Yilamingehalt des Bieres. In n. her- 
gestelltem Bier fand sich nur die B-Gruppe; der Geh. daran ist nur gering, bei einem 
dunklen Bier mit hohem Extraktgeh. etwa 3 internationale Einheiten B t in 100 ccm 
u. etwa 7,4 biol. Einheiten B2. Es wird angenommen, daB boi der Bierherst. die Vitamine 
dureh die Hefe gespeichert u. so aus dem Bier entfernt werden. Bei nachtraglichem 
Zusatz yon B r  u. Ba-haltigen Extrakten bleiben diese Faktoren bei der Aufbewahrung 
des Bieres unveriindert erhalten. (Z. Yitaminforschg. 4. 294— 99. Okt. 1935. Leipzig, 
Uniy., Vet.-physiol. Inst.) SC H W A IBO L D .

Hartley Roehm, Ober den Vitamin-B- und O-Oehalt von in Arizona gezogenen 
O-rapefrucht und Spargelkohl. Das Fleisch der Grapefrucht zeigte sich ais arm an B, 
aber ais gute G-QueUe; jedoch enthalt die Schale 2,5-mal mehr G ais das Fleisch. 
Spargelkohl ist ais eine der besten G-Quellen unter den Gemiisepflanzen anzusehen, 
sein B-Geh. liegt jedoch nicht iiber dem Durehschnitt der Blattgemuse. Rattenyerss. 
(J. Home Econ. 27. 663—66. Doz. 1935. Arizona, Uniy.) S c h w a i b o l d .

Jun Kimura, Holie Blutkórperchenzahl bei Lactierenden ais ein friihes Zeichen fiir 
B-Avitami7wse. 59. Mitt. iiber die Peroxydasereaktion. Die Unterss. ergaben, daB 
„gesunde" Slutter mit einer Milch, dio eine A R A K A W A -R k . von mittlerer Starkę erg ib t,  
sich entweder im Zustand der B-Ayitaminose, odor auf der Schwelle zu diesem sich 
befinden, wio auch aus der Blutkorperchenzahlung heryorging. (Tohoku J. exp.
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Med. 27. 360—73. 31/10. 1935. Sendai, Tohoku Imp. Univ., Fac. Med. [Orig.:
cn g l.]) SC H W A IBO L D .

Egon Kodicek und Jiri Joachim , Ein ezperimentdler Beitrag zur B-Avitaminose 
der Rałte. Bei Tieren mit B-Avitaminose wurde keine Erhohung der Glykamie beob- 
achtet, aueh keine Erhohung derCIiolesterinwerte. Die Erythrocytenzahl war erniedrigt. 
Es wird darauf hingewiesen, daB Hyperglykamie nur bei Tauben gefunden wurde 
(Erhohung reduzierender Niehtzucker ?). (Z. Vitaminforsehg. 4. 250— 55. Okt. 1935. 
Prag, Karlsuniy., II . Tscheeh. medizin. Klinik.) SCH W A IBO LD .

Martin G. Vorhaus, Robert R. Willams und Robert E. Waterman, Unter- 
suchungen iiber krystattisiertes Vitamin B x. Ezperimentelle und klinische Beobachłungen. 
Auf Grund von B 1-Therapie bei Yerschiedenartigen Kranken u. von anderen Beob- 
achtungen erseheint B l ais haufiger Mangelfaktor bei der Ernahrung des Mensehen, 
u. zwar meist in Form einer nieht voll entwickelten Avitaminose, die meist nieht erkannt 
wird. Besondere Erfolge wurden bei Neuritis, gastrointestinaler Hypotonie u. Anorexie 
erzielt. Zur Behandlung wird reines Vitamin B\ empfohlen. (J. Amer. med. Ass. 105. 
1580—83. 16/11. 1935. New York.) S c h w a i b o l d .

H. Neumann, Erfahrungen mit Betazin  ( Vitamin B x-Pr aparat) in  der Neurologie. 
Es werden versehiedene Falle angefuhrt (Postdiphther. Liihmungen, P o l y n e u r i t i s  
a 1 c o h o 1 i c a , T a b e s d o r s a 1 i s u. a.), bei denen subcutane Zufuhr von Betaxin 
gute Wrkgg. zeigte, wo3halb seine Anwendung bei allen in ihrer Atiologie noch ungeklarten 
Ńeryenkrankheiten (spinale Muskelatropliie u. a.) empfohlen wird. (Miinch. med. 
Wschr. 82. 1959— 60. 6/12. 1935. Breslau, Hancke-Krankenhaus.) S c h w a i b o l d .

F. Plaut und M. Biilow, Untersuchungen uber den Einflu/3 von Narko lica auf den 
C-Vitamingehalt des Liguor cerebrospinalis und des Oehims. (Vgl. C. 1935. II. 2691.) 
Beobachtungen am Mensehen (unter anderem 3-tagigcr Dauerschlaf) u. Unterss. an 
Kaninchen (Morphium) ergaben, daB Narkotica nieht zu den Faktoren gehoren, die den 
C-Geh. des Liąuors u. des Gehirns beeinflussen. (Klin. Wschr. 14. 1716— 17. 30/11. 
1935. Miinchen, Dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatrie.) SCH W AIBO LD .

James F. Rinehart, Untersuchungen iiber den Zusammenhang von Vitamin-C- 
Mangel und rheumatischem Fieber und rheumatoider Arthritis: ezperimentdle, klinische 
myl allgemeine Betrachtungen. I. Rheumatisches Fieber. Verss. an Meerschweinehen mit 
histolog. Unterss., sowie klin. u. epidemiolog. Beobachtungen erbrachten eine Be- 
statigung der Annahme, daB rheumat. Fieber durch den gemeinsamen EinfluB von 
C-Mangel u. Infektion yerursacht wird. (Ann. internal Med. 9. 586— 99. Nov. 1935. 
San Francisco.) SC H W A IB O L D .

W. Neuweiler, Uber den Bedarf an Vitamin C wahrend Graviditat und Lactation. 
(Vgl. C. 1935. I. 2207.) Durch entsprechende Unters. der Ausscheidungen wurde nach
gewiesen, daB wahrend der Schwangerschaft der C-Bedarf gróBer ist (Sinken der aus- 
geschiedenen Mengen) ais im n. Zustand. Wahrend der Lactation ist der Bedarf noch 
grdBer. Die Notwendigkeit einer entsprechenden zusatzlichen C-Versorgung der 
Schwangeren u. Stillenden (evtl. mit Redoxon ,,Roche“) wird hcrvorgehoben. (Klin. 
Wschr. 14. 1793—94. 14/12. 1935. Bern, Univ., Frauenklinik.) SCH W AIBO LD .

Fritz Anstett, Therapeutische Erfahrungen mit Vitamin C (l-Ascorbinsaure) bei 
Skorbut und bei essenlidle.r Thrombopenie (Morbus maculosus Werlhofii). Ein Kranker, 
bei dem es sich offenbar um Skorbut infolge langer dauerndem C-Unterangebot u. 
bakteriellc C-Zerstorung im Magendarmkanal handelte, wurde durch C-Zufuhr (anfangs 
parenteral) geheilt. Kontrolle der C-Ausscheidung zur Feststellung des C-Bedurfiiisses 
wurde durchgefuhrt. Bei Behandlung der essentiellen Thrombopenie kann C-Be- 
handlung ohne Bedenken herangezogen werden, doch wird man nieht in jedem Falle 
damit allein auskommen, wie die Yorliegenden Beispiele zeigen. (Z. ges. exp. Med. 97. 
214—23. 8/11. 1935. Miinchen, Univ., II. Med. Klinik.) SC H W A IB O L D .

H. Engelkes, Die Behandlung von hamorrhagischen Stórungen mit Vitamin C. In  
3 Fallen (essentielle Thrombopenie, Purpurea infectiosa, essentielle Hamaturie) folgte

die Therapie mit Ascorbinsaure eine schnelle Besserung der Zustande ohne un- 
giinstige Nebenwrkgg. (Lancet 229. 1285— 87. 7/12. 1935. Groningen.) S c h w a i b o l d .

Eugen Becker, Untersuchungen uber den C-Vitamin- (Ascorbinsaure) Gehalt des 
l  aprikapraparates „Vitapric". Auf Grund chem. u. biol. Unterss. enthalt das Praparat 
etwa 20-mal so viel Vitamin C wie Citronen, u. zwar etwa 0,45%. Es wurde weiter 
die Beobachtung gemacht, daB reichliche Vitaminzufuhr die Widerstandsfahigkeit der 

ers.-Tiere (Meerschweinehen) nieht nur gegeniiber Skorbut, sondem auch gegeniiber 
XVIII. 1 . 68
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anderen Krankheiten stark erhóht. (Z. Vitaminforschg. 4. 255— 59. Okt. 1935. Buda- 
pest, Chem. Reichsanst.) S cH W A IB O L D .

W. A. Dewjatnin und w. M. Doroschenko, Ober die chemische Bestimmung ton 
Vitamin C. Da nachgewiesen wurde, daB die urspriingliehe Methode T lL L M A N s nicht 
spezif. ist u. die von verschicdenen Autoren angewandten Extraktionsverff. keine 
Sioherheit fiir die Erhaltung des antiskorbut. Faktors gewahren, wurde eine abgeanderte 
Methode ausgearbeitet. Extraktion der Substanz mit 5°/0ig- Essigsaure im C 02-Strom 
durch Kochen genau 10 Min. lang; nach Abkiihlung unter C 02 Auffiillung auf das 
urspriingliehe Vol. u. filtrieren durch doppelte Gazesehicht; 10 ccm werden mit 0,4 g 
CaC03 (schiitteln) u. dann mit 5 ccm neutralem Pb-Acetat versetzt; filtrieren durch 
ein dichtes Filter; 10 ccm werden in einem Titrierglaschen m it 5 ccm 80%ig. Essig
saure Yersetzt u. mit 2,6-Dichlorphenolindophenol unter Durchleiten von C 02 titriert, 
bis sehwache Rosafiirbung auftritt; Abzug des Blindwertes (Farbstoff +  Siiure allein). 
Der mit dieser Methode ermittelte C-Geh. verschiedener Prodd. wird angegeben. Das 
Verf. beseitigt den EinfluB der meisten reduzierenden Fremdstoffe (auBer Hydrochinon 
u. Pyrogallol). (Biochem. Z. 280. 118—25. 1935. Moskau, Inst. f. Kernbohnenkul- 
turen.) S c h w a i b o l d .

W. Schoch, Gesamtstoffwechsehersuche an Ratlen, unter besonderer Berucksichtigung 
des Einflusses ton Vitamin D . Fiitterungsverss. mit einom rachitogenen, Ca-reiclien 
u. P-armen Futtergemisch mit u. ohne Zusatze von Vitamin D. Es konnte kein meB- 
barer EinfluB des Vitamins auf den energet. Stoffwechsel festgestellt werden; auch 
die Verdaulichkeit der EiweiBstoffe blieb unveriindert. Die Differenzen der in Hunger- 
verss. u. in Ernahrungsverss. an rachit. u. nicht rachit. Tieren gewonnenen Resultate 
liegen durchwegs innerlialb der Vers.-Feliler. Eingeliende Verss., Ausfuhrungen u. 
Berechnungen iiber den Produktionswert eines Futters, seinen physiol. Nutzwert u. a. 
(Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tiercrnahrg. 7. 
382—443. Okt. 1935. Ziirich, Techn. Hochsch., Inst. f. Haustiererniihrung.) S c h WAIB.

E. Gierhake, Das Fruchtbarkeitsvilamin E  und seine therapeutische Bedeutung fiir 
die Gynakologie. In Verss. an Ratten wurde beobachtet, daB der Hypophysenvorder- 
lappcn E-frei ernalirtor Ratten, ahnlich wie Kastratenhypophyse, merklich vergróBerte 
basopliyle Zellen zeigt, die alle tjbergłinge zu den sog. Kastrationszellen erkennen 
lassen. Nach E-Zulagen tritt wieder ein n. Zustand des Organs ein. Aus Wcizenkeimen 
wurde ein Konzentrat hergestellt, von dem wenige mg genugen, um diatet. unfruchtbar 
gemachte Rattenweibchen wieder n. fruchtbar zu machen. Die therapeut. Bedeutung 
des Vitamin E wird besprochen. (Dtsch. med. Wschr. 61. 1674—76. 18/10. 1935. 
Gottingen, Univ., Frauenklinik.) * SC H W AIBO LD .

H.Borsook und G. L. Keighley, Der „fortdauernde.'1 Stickstoffstoffwechsel bei Tieren- 
(Vgl. C. 1933. II. 885.) Unter diesem Vorgang wird der Abbau desjenigen N  verstanden, 
der schon in Geweben vorhanden ist. Es wurde festgestellt, daB > 5 0 %  des im Harn 
ausgeschiedenen N  aus dieser Art von Stoffwechsel herriihrt. Er ist eine Funktion der 
vorausgegangenen Erniihrungsart. Auf Grund thermodynam. Befunde gehen im 
Organismus ausgedehnte synthet. Prozesse (mit Aminosauren) vor sieh. Ammoniak 
kann beim Menschen ais Vorliiufer von Harnsaure wirken. (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. B. 118. 488— 521. 1/11. 1935. Pasadena, Inst. Technology.) SCHW AIBOLD.

Chiao Tsai, Kohlehydratstoffwechsel der Leber. 1. Glykogen und andere Kohlen- 
hydrate bei dekapitierten Katzen. (Chin. J. Physiol. 7. 215— 27. 1933. Shangliai, Lester 
Inst. Med. Res.) BoMSKOY.

Henry W. Newman und Windsor C. Cutting, Ober die den Umsatz ton Athylalkohol 
beschleunigende Wirkung ton Dinitroplienol und Insulin. Durch Dinitroplienol wird der 
A.-Umsatz durch tier. Gewebe in vitro beschleunigt, ebenso durch Insulin u. insulin- 
freien Pankreasextrakt in vitro in Abwesenheit von Gewebe. Durch Dinitroplienol wird 
der A.-Umsatz beim Menschen nicht merklich beschleunigt. Durch Insulin u. insulin- 
freien Pankreasextrakt wird der A.-Umsatz beim Menschen etwa 50% beschleunigt. 
Der wirksame Faktor scheint demnach nicht das Insulin selbst zu sein. Eine dahin- 
gehende Unters. ist im Gange. (J. clin. Inyest. 14. 945— 48. Nov. 1935. San Francisco, 
S t a n f o r d  Univ., Dep. Med.) S c h w a i b o l d .

H. Dam und Ulrik Starup, Ober das Schicksal der Pflanzensterine im  Tierorganis- 
mus. II. (I. vgl. C. 1935. I. 2698.) Intravenós injiziertes Pflanzensterin wird sowohl 
beim Hunde, wie bei der Ratte (Bilanzvers.) mit dem Kot ausgeschieden. (Biochem. Z. 
278. 342—44. 9/6. 1935. Kopenhagen, Univ. Biochem. u. Med.-physiol. Inst.) MaHN.
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Rudolf Schoenheimer, Henrik Dam und Klemens von Gottberg, Dic Absor
bierbarkeit des Allocholesterins. Verss. an Mauśen, Hułmern u. Hundcn ergeben, daB 
hiichstens Spuren dor Substanz resorbiert werden, im Gegensatz zu Cholesterin. 
(J. biol. Chemistry 110 . 667—71. Aug. 1935. Freiburg, Path. Inst. u. New York, 
Dept. Biol. Chem.) B omskov.

Adolf Wenusch, Nicotin uńrd von frischer Lebcr nicht rerdndert. Nicotin wird 
nicht von frischer Schwcinsleber angegriffen. (Biochem. Z. 278. 349— 50. 9/6. 1935. 
Wien, Chem. Lab. ósterreieh. Tabakregie.) Mahn.

Leon Asher, Physiologie der inneren Sekretion. Leipzig, Wien: Deutieke 1930. (XII, 395 S.)
4". M. 20.— ; Lw. M. 23.—.

Leslie J. Harris, Vitamins intheory and practice. London: Cambridge U. P. 1935. (259 S.) 8s. 
Guido Melli, II metabolismo minerale in rappórto alla funzione paratiroidea. Roma: L. Pozzi

1935. ([IV], 132 S.) 8°. L. 18.
Medical Research Council, Special reports. 202, Report.s on biological standards, 4: The

Standardisation and estimation of vitamin A. London: Allen & U. 1936. 1 s.
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A. TJcke, Ober das Schicksal des Thoriums im Korper des WarmbliUers bei intra- 
vendser Verabfolgung von Tliorotrast. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 96- 228—32. 
1935. Tartu, Univ., Patholog. Inst.) B o m s k o v .

Ernst B. Salen, Die „Chloramin“allergie. Ausfiihrlicher Bericht iiber einen Fali 
von Chloraminallergie, der infolge der immer zunehmenden Verwendung der Substanz 
ais Desinfektionsmittel interessiert. (Acta med. scand. 8 6 . 486—504. 21/11. 1935. Stock- 
holm, Krankenhaus Sabbatsberg.) B o m s k o v .

Leonard H. Biskind, Die therapeutische V erabreichung von Phenylmercurisalzen. 
Eingehende Beschreibung der Wrkg. des Medikamentes bei einer Reihe von klin. be- 
handelten Erkrankungen. (Lancet 229- 1049—52. Nov. 1935. Cleveland, Ohio, Mount 
Sinai Hosp.) BoMSKOV.

J. C. Lyth, Heutige Anwendungen von „gestrigen“ Arzneimitteln m it besonderer 
Berucksichtigung von Phenol und Natriumsulfat. Mitteilung von Erfahrungen mit 
Phenol zur Verodung von Krampfadern u. ais Magensedatiyum bei Erbrechen, Ga- 
stritis usw. u. von Natriunmdfat in 10%ig. Lsg. zur Behandlung von Wunden.
Die hyperton. Lsg. wirkt liberraschend schmerzstillend u. ist aueh entzundungs-
widrig, weil der machtig angeregte Lymphstrom die etwa eingedrungenen Keime 

n die Oberflaehe schwemmt. (Brit. med. J . 1935. II. 903— 06. 9/11.) H arms.
Otto Riesser und Lucy Karbe, Ober Calciummobilisierung durch Salze der Brenz- 

catechindisulfosiiure. Zufuhr von brenzcatechindisulfosaurem N a  steigert den Ca-Geh. 
des Blutes yon Kaninchen fiir mehrere Stdn. Der ultrafiltrable Teil steigt dabei starker 
an ais die gesamte Ca-Menge. Dieser Anstieg nimmt bei taglieh wiederliolter Zufuhr 
der gleiehen Menge des Na-Salzes ab u. ist am 3. Tage bereits Nuli. Bei mehrtiigiger 
Zufuhr des Ca-Salzes vermindert sich in der Regel ebenfalls die den Ca-Spiegel des 
Blutes erhóhende Wrkg. des in W. 1. Ca-Salzes (Sehadin). Wahrscheinlich mobilisiert 
die Brenzcatechindisulfosaurc einen kleinen Anteil des korpereigenen Ca, von dem ein 
Teil voriibergehcnd in den Organen aufgenommen wird. Nach mehrtagiger Gabe des 
Na- oder Ca-Salzes ist der Ca-Geh. in Herz u. Gehirn etwas angestiegen. (Naunyn- 
Sohmiedebergs Arcli. exp. Pathol. Pharmakol. 178 . 455— 60. 6/ 6. 1935. Breslau, Univ., 
Inst. Pharmakol. u. exper. Therapie.) M a h x .

D. M. Lyon und D. M. Dunlop, Mandelsaure in  der Behandlung der Infektionen 
der Hanncege. Klin. Arbcit iiber Erfolge der Behandlung. (Brit. med. J. 1935. II. 
1096—97. 7/12. Edinburgh, Royal Infirmacy.) BOMSKOV.

H. Oberbach, Erfahrungen mit Jodonascin. Auf Grund der gunstigen Ergebnisse 
bei einer groBen Anzahl von Fallen wird Jodonascin bei friihzeitiger, energ. intra- 
yenoser Anwendung ais Abortiy- u. Heilmittel bei unklaren fieberhaften Wrochenbett- 
erkrankungen u. Puerperalsepsis zu weiteren lohnenden Verss. empfohlen. (Miineh. med. 
Wschr. 82. 1960— 61. 6/12. 1935. Kóln-Miilheim, Dreikónigshospital.) ScH W A IB O L D .

S. I. Ordynski, Zur Charakteristik von Digitalisprdparaten. Nichtbestehen einer 
strengen Proportionalitat zwischen Digitoxingeh. u. der an Katzen gemessenen biol. 
Aktiyitat in Digitalisblattern. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewti- 
tscheskaja Promyschlennost] 1935. Nr. 1. 49— 54.) B e r s i n .

68*
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John C. Krantz jr., C. Jelleff Carr und Ruth Musser, Eine Untersuchung Jer 
narkotisierenden Żigenschaften des Trichlorathylens. Trichlorathylen narkotisiert Ratten 
bei Inhalation, nicht aber bei rektalcr Anwendung (heftige Reizung der Kolonschleim- 
haut). Durch 19 Tage bis 3 Wochen taglich wiederholto Inhalationsnarkoso bewirkte 
bei der Ratte keine merkliche Beeintrachtigung des Wachsturas u. keine erheblielic 
Schadigung wielitiger Organe. Beim Kaninchen wahrend der Narkose leichte Hyper- 
glykamie. Am peripher faradisierten Neryus sciaticus vermag dio Verb. die Atmungs- 
u. Blutdruckreflcxe nicht zu blockiercn. (J. Amer. pharmac. Ass. 24. 754—56. Sept. 
1935. Univ. Maryland.) D E G N E R .

C. Naunton Morgan, Ollósliche Betaubungsmittel in der llektalchirurgie. (Brit.
med. J . 1 9 3 5 . II. 938—42. 16/11. St. Marks Hosp.) B 0 MSK0 V.

Q. Stewart, Iiiickenmarksanasthcsie mit bcsonderer Beriicksichtigung von Stoiain. 
(J. tropical Med. Hyg. 38 . 81—84. 1/11. 1935.) B om skov .

Walther Hueber, Erfahrungen iiber die Periduralanasthesie mil Pantocain. D ie  
Yerwendung von Pantocain fiir dic von D O G L IO T T I eingefiihrte peridurale, segmentare 
Anasthesie ist gefahrlos. Die Anasthesiedauer ist wesentlich langer u. die Toxizitat 
gegenuber dem Noyoeain bedeutcnd geringer. (Mimch. med. Wschr. 82. 2002—04. 
13/12. 1935. Munchen, Heilanstalt Josefinum.) F r a n k .

Frank E. Ław und O. C. W illiams, A terlin  ais Narkosemittel beim Zahneziehen. 
(Dental Cosmos 77. 1118—21. Nov. 1935. Leayenworth [Kansas], U. S. Public Health 
Service.) D E G N E R .

Henri Vignes und Jean Chatain, Oeburtshilflichc Analgesie durch Barbiturate. 
(Presse med. 43 . 1748—51. 9/11.1935.) B o m s k o v .

Emil Adler, Erfahrungen mit Profundol. (M e d . K l i n i k  31- 1504. 15/11. 1935. 
P R lE S Z N IT Z S ch e  K u r a n s t a l t e n . )  BOM SKOV.

Rudolf Fleckseder, Ober harntreibende M ittel und die Steigerung ihrer Leistungs- 
fahigkeit. Zusaminenfassendc Besprechung der Diuretica. (Med. Klinik 31 . 1492—94. 
15/11. 1935.) B o m s k o v .

James Mark Prime, Weitere Ausdehnung der Venvendung von Howes ammo- 
niakalischem SM em itrat bei der Bekampfung der Zahncaries. Die von H o w e  (Dental 
Cosmos 59 [1917]. 891) eingefuhrte ammoniakal. AgNOa-Lsg. bewahrte sich bestens 
zum Kaehweise bcginnender u. ais Mittel gegen Caries in yorgeschrittenen Stadien. 
Einzelheiten im Original. (Dental Cosmos 77. 1046— 59. Noy. 1935. Omaha, 
Nebr.) D e g n e r .

J. Veme und C. Sanniś, Untersuchungen iiber die Wirkung ton Melallchloriden 
auf GmcbckuUuren in titro. II. Leber-, Nieren- und Nertengewebe. (I. vgl. C. 1934.
II. 785.) Die Alkali- u. Erdalkalimetalle sind nicht oder wenig tox. sowohl fiir die 
Fibroblasten yon Leber u. Niere oder die kórnigen Zellen des Neryengewebes wie fur 
die funktionellen Zellen dieser Organe. —  Die Toxizitat der Schwermetalle fiir die- 
selben Zellelemente ist sehr yersehieden, aber im ganzen groCer wie fiir die Fibroblasten 
von Hiihnerherzembryonen. Die konjunktiyen Zellen der untersuchton Organe sind 
meiśt gegen die tox. Wrkg. von Schwermetallen resistenter ais die funktionellen. — 
Es werden yariable Koeff. der spezif. u. funktionellen Toxizitat eingcfiihrt. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 17. 678— 89. April 1935. Paris, Cytobiol. u. chem. Laboratorium des Krebs-
i n s t i t u t s . )  SCHUCHARDT.

Benjamin Boshes, Mógliche Beziehungen der Bleitergiftung zu multipler Sklerose. 
(Arch. Keurol. Psychiatry 34 . 994— 1000. N o y . 1935. Chicago.) B om sk ov .

Hans Heinz Brennecke, Ober zwei Falle ton Thalliumtergiflung. Klin. Be
sprechung der Erscheinungen. (Med. Klinik 31- 1494— 95. 15/11. 1935. Halle a. S., 
Medizin. Klinik.) B oM SK O V .

Groesbeck W alsh und Courtney S. Stickley, Arsphenamintergiftung bei Neger- 
frauen. Beschreibung der Vergiftungserscheinungcn der Hiiufigkeit usw. Im Durch- 
schnitt fiihrten Dosen von 0,45 g der Substanz die Arsendermatitis herbei. (Amer. J. 
Syphilis Neurol. 19. 323— 38. 1935. Employees Hosp.) B o m s k o v .

D. Danielopolu, I. Marcou und Gingold, Die durch Benzol, Pyramidon und Di-
nitrophenol herbeigefuhrten Vergiftungen. Antagonistische Wirkung des Luminals. (Buli. 
Acad. Med. 114  ([3] 99). 342— 53. 29/10. 1935.) B o m s k o y .
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Morris Fishtein, Handbook of therapy; 10 th cd. Chicago: Amcr. Madical Ass’n. 11)33.
(765 S.) 8°. 2.00.

L. Launoy, Notions de pharmacodynamic. I. Leęons sur la to.xicite. Paris: J.-B. Baillićre
et Fils. 1935. (296 S.) 8°. 50 fr.

Piętro Spica, La chiinica dci metalloidi nella medicina, uella farmacia c nella tossicologia.
2* ed. aco., riv. o corr. Padova: Meseaggero 1936. (VII, 877 S.) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
E. G. Bryant, Neue, in der Pharmazie gebrauchle Apparate. Kurze Besprechuug 

von Neuerungen in folgenden App.: Desintegratoren, Homogenisatoren, App. u. Gerate 
aus korrosionsbestandigen Legierungen u. Bakelit, Emulgatoren, Filtrierapp., be- 
sonders Bakterienfilter u. Cellophan. (Pharmac. J. 135 ([4] 81). 479— 80. 9/11. 
1935.) D eg n er .

Karl Meyer, Die Judenkirsche. Botan. Beschreibung der Solanaceo Physalis 
Alkekengi u. tJbersicht iiber neuere phytochem. Arbeiten (Physaleinisolierung u. 
-synthese, Entdeckung des Kryptoxanthins usw.). (Pharmaz. Ztg. 80. 1211— 12. 
20/11. 1935. Rostock, Univ.) D eg ner .

L. Rosenthaler, Uber den Olgehalt (Petrolatherextrakt) der Kolyledonen ton Laurus 
nobilis L. (Vgl. C. 1935. II. 3794.) Das Einzelgewicht von 100 Kotyledonen aus 60 Lor- 
beerfruchten betrug 0,132—0,403, im Mittel 0,249 g, ihr Olgeh. 0,026— 0,110, im Mittel
0,058 g bzw. 17,44—34,98, im Mittel 23,32%. Der Olgeh. je zweier Kotyledonen aus 
e i n e r  Frucht war in einigen Fallen gleich, der Unterschied kaum je >  2%. (Pharmac. 
Acta Hclyetiae 10. 135— 37. 28/9. 1935. Bem.) D eg n er .

John Rae, Propylenglykolauszuge. Propylenglykolausziigo von 14 pflanzliclien 
Farbdrogen wurden auf ihre Farbę u. ihr Verh. gegen Einw. von Licht u. Zusatze von 
NH3-F1., NaOH-Lsg. u. H 2S 0 4 untersucht. Tabellen der Ergebnisse im Original. 
(Vgl. auch C. 1935. II. 1212.) (Pharmac. J. 135 ([4] 81). 539. 23/11. 1935. Clay & Abra
ham, Ltd.) D e g n e r .

L. M. van den Berg, Das Verhalten einiger Harze gegeniiber einigen Losungsmiltdn. 
Verss. mit Kopal, Dammar, Mastix, Resina Guajaci, Jalapae, Pini u. Podophylli einer- 
u. mit A., A., Bzn., Bzl., Chlf., CC14 u. CS2 andererseits (Einzelheiten, Tabellen im 
Original). Beim Losen von Harzen sinkt die D. der Ldsungsmm., wenn sio > 1 , steigt 
sie, wenn sie <  1 war. Die D.-Anderung ist nicht parallel der Menge des gel. Harzes, 
sondern abhangig von der Art der Stoffe. Es besteht kein geradliniges Verhaltnis 
zwischen Loslichkeit u. EinfluB auf D. einer- u. Absorptionsvermogen der Harze gegcn- 
iiber dem Losungsm. andererseits. Die Festlegung der D. der Solutio Mastichis ad- 
haesiva (Mastix 20 g, CCI., 50 g, Leinol 20 Tropfen) ist ein geeignetos Kontrollmittel. 
Bzl., PAe., CC14 u. CS2 kónnon zur Trennung u. Reinigung der oben genannten Harze 
dienen. (Pharmac. Weekbl. 72- 1027—32. 7/9. 1935. Groningen, Apothoke d. Akadem.
Krankenhauses.) D eg n e r .

G. Wallrahe, Ober Emulsionen, Emulgatoren und neue Salbengrundlagen. Begriffs- 
erlauterungen. Ubersicht iiber Zuss. u. Wirkungsweisen. (Pharmaz. Ztg. 80. 1147 
bis 1149. 2/11. 1935. Konigsberg, Univ.) D eg n e r .

Robert Bushby, Die emulgierenden Eigenschaften von Wachs und Borax. Vom 
Zusatz einer alkal. Substanz, wie Borax, zu Hautcremes ist bei Ggw. eines Uberschusses 
eiiier Saure, wio z. B. der 15% Cerotinsaure des Bienenwachses, eine Hautsehadigung 
nicht zu befurchten. Wird Borax mit Wachs oder Stearinsaure neben W. u. fl. Paraffin 
in Creme yerarbeitet, so bildet er vermutlich Na-Seife. Diese bewirkt eine ól-in-W.- 
Emulsion. Bei Vcrwendung von 25% W. u. nicht > 1 %  Borax geht diese in eine 
\V.-in-0l-Emułsion iiber. Die Geschwindigkeit dieser Umwandlung ist dem Boraxgeh. 
umgekehrt proportional. (Pharmac. J . 135 ([4] 81). 345. 5/10. 1935.) D eg ner .

Thomas Mc Lachlan, Pharmazie der Zuhunft. II. III. Forts. von C. 1935. II. 
3795.) (Pharmaceuticals and Cosmetics 1935. 107—08. 122— 23; Beil. zu Ind. Chemist 
chem. Manufacturer.) D eg ner .

Th. Sabalitschka, Cherniśche und biologische V er suche und Betrachtungen zur 
Homóopathie. Zusammenstellung von Beispielen fiir die biol. Wrkg. sehr kleiner u. 
fur die umgekehrte Wrkg. kleinerer u. groBerer Stoffmengen ais Beweis fiir die Rich- 
tigkeit der Grundsatze der Homootherapie. (Pharmaz. Ztg. 80. 1092— 95. 1108— 11. 
23/10.1935.) Deg ner .

Hermann Otto, Vergleichende allopathische und homóopathische Gesichtspunkte bei 
der Verarbeitung von Arzneistoffen. t)bersicht iiber die verschiedenen Arzneiformdn
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der Allo- u. der Homoopathie u. ihre Bereitung nach dem D . A.-B. VI u. dem neuen 
Amtlichen Homoopath. A.-B. (Suddtsch. Apotheker-Ztg. 75. 886— 88. 16/10. 
1935.) D e g n e r .

K. Brunner, Uiwerlraglićke Arzneimischungen. Bespreehung u. Erklarung einiger 
unvertraglicher Arzrieimischungen. (Pharmaz. Zentralkalle Deutschland 76. 685—92. 
7/11. 1935. Leipzig.) " D e g n e r .

— , Neue Heilmittd. Nach Ausfiihrungen von Herbert Pfab enthalt Pudan- 
Kindcr puder geringe Mengen Hcilbuttlebertran mit folgenden Konstanten: SZ. 0,84; 
VZ. 182, JZ. 150; Unverseifbares 2,8°/o> D . 0,923, 50000 internationale Vitamin-A- 
u. 3000 internationale Vitamin-D-Einheiten je g. Ais Pudergrundlage enthalt er ein 
loekeros Tonerdehydratgel, das 200°/o seines Eigengewichtes an W. aufnehmen kann, 
ohne breifórmig zu werden. (Suddtsch. Apotheker-Ztg. 75 . 820— 21. 21/9. 
1935.) ' H a r m s .

— , Neue Arziieimittd und Spezmlitaten. Akutinsalbe (Ch e m . P a b k . D r . R. H e is - 
LER, Chrast b. Chrudim bzw. R. B a y e r , Berlin-Sudende) enthalt Argent. nucleinicum 
u. eine haltbare Kombination von Cocain u. Adrenalin. Akutin stark bei akuten Binde- 
hautentzijndungen, Akutin schwach bei abgeklungenen akut - entzundlichen Er- 
scheinungen ais Desinficiens vor Augapfeloperationen usw. —  (S. 1198— 99) Anti- 
rheumaticum vegetabile Nattermann (A. N a t t e r m a n n  U. Ci e ., Fabr. pharm. Prapp., 
Koln-Braunfeld): Fol. Urtic., Betul.; Follieul. Sennae; Flor. Stoech.; Fruct. Juniperi, 
Foeniculi, Coriandri, Caryi; Rad. Ononid., Magn. borocitric. Bei Myalgien, Myositiden 
usw. —  Antisderoticum regetabile Nattermann (Herst. ders.): Follie. Sennae; Fol. 
Crataeg. oxyacanth., Herb. Nasturtii; Visc. alb., Exhaust. Fuc. vesicul. Bei Hyper- 
tension, Arteriosclerose usw. —  Etoscol (E. T o s s e  U. Co., F a b r . Ch e m .-JIED. P r a p p ., 
Hamburg 22); Olige Suspension von Bi-Verbb. der Gallus- u. Salicylsaure. Bei sept. 
Prozessen 1 ccm intraglutaal. — Eusorgd (Ą. H a r t m a n n , Ch e m . u . PHARM. E r - 
ZEUGNISSE, Diisseldorf-Oberkassel): Hochakt"ives u. volumin6ses Spezial-Si02-Gel mit 
V,%  Argent. colloid. Bei Intoxikationen, Ruhr, Diarrhoen, Vaginal- ii. Uterus- 
katarrhen usw. —  Eusorgdten (Herst. ders.): Eusorgel, p-Aminobcnzoesaureathylester. 
p-Aminobenzoyldiathylaminoathanol, Extract. Chamomillae et Sahńae. WI. Pastillen 
gegen Angina, Laryngitis, peritonsillare Absceąse, Gingiyitis usw. —  Kamillasthin- 
Paste u. Kanillasthin-Wundkegd (Ch e m .-P h a r m . A.-G., Bad Homburg) enthalten 
ein hinsichtlich seiner desinfizierenden u. aniisthesierenden Eigg. yerstarktes Kamillosan, 
bei der Pastę in sil. u. leicht resorbierbarer Pastengrundmasse, bei den letztcren in 
bei Mundtemp. schm. Fettmasse. Nach allen Extraktionen, bei Mundoperationen 
usw., die Pasto aueh zur Anasthesie des Zahnfleisches vor Injektionen oder prothet. 
MaBnahmen. —  Mistelan (G e o r g  A. R e in e c k e , F a b r . p h a r m . P r a p p ., Hannover): 
Hauptsachlich Viseum album, daneben Avena sativa, Crataegus, Eąuisetum in Vinum 
tonie. comp. Bei Arteriosclerose, neryóser Verdauungsschwiiche usw. —  Obesimed 
(A. H a r t m a n n , Diisseldorf-Oberkassel): Entfettungsdiateticum aus rein pflanzlichen 
Quellstoffcn. — Oestroglandol (F . H o f f m a NN-La  R o c h e  u . Co ., A.-G., Berlin): 
Uterotonicum in Tabletten mit je 500 u. Ampullen (1,1 ccm) zu je 1000 internationalen 
Einheiten weiblichen Sexualhormons (1 I. E. =  0,1 y  Londoner Standardpraparat). 
Bei Dysmenorrhoe, klimakter. Beschwerden usw. — Phenonnan-Tabletten (PhenorMAK 
L a b o r ., Berlin-Charlottenburg bzw. F. R e ic h e l t  A.-G., Berlin SO 16): Coffcin. 
pur., Phenacetin, Lactylphenetidin u. Acid. acetylosalicyl. Antineuralgicum u. Grippc- 
mittel. — Pneumocardin-Bohnen (A. H a r t m a n n , Diisseldorf-Oberkassel): Ca, Campher, 
Chinin, Ephedrin, Dimethylaminopyrazolon, ath. Ole, Lecitliin, Papayerin. Bei Asthnia 
bronchiale, Erkaltungskrankhciten, Kreislaufstórungen, Pneumonie usw. —  Quadro- 
Nox-Suppositorien (Asta  A. G., Brackwede-Westf.) enthalten 0,45 g Substanz (C. 1929-
II . 2796). —  (S. 1213— 14) Perphyllon (Ci ie m .-P h a r m . A.-G., Bad Homburg): Ampullen 
zu 2 ccm mit je 0,2 g Deriphyllin (C. 1935 . I. 2213), Adonigen-Wrkg.-Stoffe ent- 
sprechend 100 FD  neben Phenylathylbarbitursaure u. Eumydrin (Atropinmcthyl- 
nitrat); Zapfchen mit je 0,45 g Deriphyllin, Adonigen-Wrkg.-Stoffen entsprechend 
150 FD u. Phenylathylbarbitursaure neben Perparin hydroehloric. (C. 19 3 2 . 1. 2866): 
K apsdn  zu 1 g mit je 0,225 g Deriphyllin u. Adonigen-Wrkg.-Stoffen entsprechend 
45 FD neben Phenylathylbarbitursaure, Eumydrin u. Perparin hydrochloric. Bei 
Asthma bronchiale, asthmat. Zustanden bei Pneumokoniosen, Emphysem mit chroń. 
Bronchitis usw. —  Rhinisan-Nasensalbe (A. HARTMANN-Diisseldorf-Oberkassel): 
Eusorgel (s. oben), Ephedrin, p-Aminobenzoesaureathylester u. Extrakte in resorptions- 
fórdernder Salbengrundlage. Gegen Entziindungen u. Schwellungen der Nasensehleim-
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haut, Rhinitis, 0'zaena usw. —  Rhinisan-Paslillen (Herst. ders.): Carbogel u. pflanzliche 
saponinstandardisierte Expektorantien. Bei Husten, Heiserkcit usw. —  Sagrotan- 
Mund■ u. Gurgelwasser (SCHULKE u . Ma y r  A. G., Hamburg 39) ist nach Prof. 
H e g e n e r  auf bisher noch nicht verwendete hochmolekularc Phenolderiw. aufgebaut. 
Zum Gurgcln u. zur Nasenspiilung gegen Grippo usw. —  Sanodermin (Ch e m . F a r b ik  
Be r in g e r  G. m . B. H., Oranienburg): Extr. Ratanliiae, Bismut. oxyjodogallic. u. 
Thyrnol in reizloser Salbengrundlage. Fruher Unguentum sanatum eompositum 
„Bcringer“ (vgl. C.. 1931. H . 1316). —  (S. 1226) Gobrasól (Co b r a  I I a n d e l s -G e s . 
M. B. H ., Hamburg 1): Enthalt Sauren u. Mineralsalze „in feinst abgostimmtem biol. 
Verhaltnis“ . Genannt werden: NaCl, MgCL, CaS04, MgSO.,, K 2S 0 4, CaC03, MgBr. 
Gegen Schleimhauterkrankungen aller Art, Paradentose, Heufieber usw. (Pharmaz. 
Ztg. 80. 1187. 1198—99. 1213— 14. 1226. 23/11. 1935.) H a r m s .

— , Neue Antiseptika im letzten Jahrzehnt. Bespreehung einiger seit 1925 in 
Deutschland im Handel befindlieher Mittel der genannten Art. (Suddtsch. Apothekcr-

I. Janensch, Welche YorsichIsmafinahmen sind, bei der Einsendung von fluflsaure- 
ludtigen DesinfaktionsmiUeln zur Bestimmung ihrer keimtotenden Kraft zu tref Jen? Dio 
kcimtotende Kraft von fluBsaurehaltigen Desinfektionsmitteln wird stark beeinfluBt, 
je nachdem ob zur Aufbowahrung derselben paraffinierte oder nicht paraffinierto 
GlasgefaBo benutzt werden. Tabellen von biol. Kontrollverss. (Wschr. Brauoroi 52.

Paul Oesterle, Zur Frage der Puderslerilisation. Die im D. A.-B. VI angegebenen 
Sterilisierungsvorschriften sind einer Revision zu unterziehen in bezug auf Schiehthohe 
des Puders u. der Sterilisationsdauer. (Arch. Hyg. Bakteriol. 114. 315— 19. Sept. 1935. 
Wurzburg, Hygien. Inst.) . F r a n k .

W. Stiiwe, Die Bestimmung der Seife in phamiazeuiischen Zubereitungen. (Vgl. 
C. 1935. II. 1106.) Aus dom gefundenon Fettsauregeh. ist die Seife zu berechnen. 
Bei Zubereitungen, die A., Campher, H -C H O , oder ath. 01 enthalten, sind diese Be- 
standteilc vorher dureh mehrmaliges Eindampfen der Probo mit Glycerin zu entfernen. 
]?ei Liquor Cresoli saponatus zunaehst Kresolbest. nach H a n d k e  (C. 1934. II. 3656); 
dann wird Kresol +  Fettsauren bestimmt (kein Oleinzusatz notig). Boi Sapo jalapinus 
vor dem Ansauern Chloralhydrat zusetzen. (Dtseh. Apothcker-Ztg. 50. 1545—48. 
2/11. 1935. Landesheilanstalt Uchtspringe.) D e g n e r .

William F. Reindollar, Ein vereinfachtes Gehaltsbestimmungsi-erfahren fiir  die 
offizindlen ./od-Jodidlnsungen. Vorschlag zur J- u. ICJ-Best. in Jodtinktur u. L u g o l - 
seher Lsg. fiir U. S. P. X I.: J-Best. mit alkal. 0,1-n. K-Arsenitlsg.; dann in gleicher 
Lsg. nach Zusatz von konz. HCl u. Chlf. J  - f  J'-Best. mit 0,05-molarer K J 0 3-Lsg. 
Rk.: K J 0 3 +  2 K J  - f  6 HCl =  3 KC1 +  3 JC1 +  3 H 20 . Die Ergebnisse stimmen 
mit denen nach U. S. P. bestens uberein. Vorziige: nur 1 Einwaage, x/2 Probeverbraucli, 
haltbare u. aus Standard-As20 3 leicht zu bereitendc Titerfl., Zeitersparnis u. fiir J  
spezif. Reagens. (J. Amer. pharmac. Ass. 24. 756—58. Sopt. 1935. Maryland, Departm. 
of Health.) D e g n e r .

M. Pesez, Uber eine neue Farbreaktion des Chlorals und ihre Anwendung zur Idenli- 
fizierung des ChloraUirupes. Die C. 1935. II. 2097 beschricbcne Rk. kann auch zum 
Nachweise von Chloral dienen. Ausfiihrung: 2 ccm H 2S 0 4 u. je 2 Tropfcn Reagens 
u. Chlorallsg. auf 100° erwarmen, blaue, auf Zusatz von 2 ccm W. krcBrote, in A., 
Xylol, Bzl. u. Chlf. 1., beim Neutralisicren mit Lauge veil, dann rothch u. in obigen 
Losungsmm. unl. werdende Farbung. Zum Nachweis in Chloralsirup 1 ccm diesos 
mit 5 ccm W. u. 2 ccm A. ausschiittcln, Rk. mit A.-Dest.-Ruckstand wie oben. Wein- 
sauresirup gibt diese Rk. nicht. da Weinsaure in A. unl. ist. (J. Pharmac. Chim. [8 ] 
22. (127.) 68—69. 16/7. 1935.)' D e g n e r .

L. Rosenthaler, Ober eine Wcrtbestiminung des Rhabarbers. Dio besehriebenen 
Verss. ergaben, daB das Rhabarber-Wertbest.-Verf. des Schweizer. A.-B. auf falschen 
Grundlagen beruht u. vollig unbrauchbar ist. (Sci. pharmaceutica 6. 93. 1935; Beil. 
zu Pharmaz. Prcsse. Bem.) D e g n e r .

Geo. D. Beal und Chester R. Szalkowski, Eine Untersuchung der Gehalts-
bestimmung der U . S . P .  fiir Schilddriise. Vorschlag fiir U. S. P. X I.: l g  mit 15 g 
K2C03 +  Na2C03 +  KN0 3 138:106:75 gemischt u. mit der Salzinisehung bedeckt 
innerhalb 10 Min. auf Mattrotglut bringen u. noch 10 (bei Tabletten 15) Minuten 
haltcn, in W. losen, k. 50 ccm frischo NaOCl-Lsg. u. 85°/0ig. H3P 0 4 u. W. aa 30 ccm 
zusetzen, Cl-frei kochen (KJ-Starkepapier), Vol. auf 175 ccm haltcn, bei 25° 10 ccm

Ztg. 74. 868—71.) D e g n e r .

267—69. 24/8. 1935.) S c h in d l e r .
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frische l% ig. KJ-Lsg. zusetzen, mit 0,005-n. Na2S20 3-Lsg. titrieren. Blindvers. (J. 
Amer. phnrmae. Ass. 24. 742—47. Sept. 1935. Pittsburgh, Pa., Mellon Inst. Ind. 
Ileś.) D eg ner .

N. N. Woroshzow und A. T. Troschtschenko, U. S. S. R ., Oewinnung von 
Opium mit liohem Morphingehalt. Die gemafl Russ. P. 39110 konserviertc Mohnmilch 
■wird bei n. Temp. oder bei 60—70° getrocknet. (Russ. P. 43 000 vom 2/1. 1935, ausg. 
31/5. 1935. Zus. zu Russ. P. 39 110; C. 1935. II. 3264.) . R ichter.

Consortium fiir elektrochemische Industrie, G. ni. b. H., Miinchen, Hersidlung 
viedizinischer Bedarfsgegensłande fiir Wundbehandlung, wie Nahfaden, aus Kunststoffcn, 
wie Acetyleellulose, Viscose, Celluloseathern, u. auch aus Naturstoffen wie Seide, 
sowie von Kapseln, Pillen u. sonstigen Heilmittelumhiillungen aus diesen Stoffen erfolgt 
unter Zugabe von Stoffen, die die Resorbierbarkeit der Grundstoffe in gleicher Weise 
wie die von Polyvinylverbb. erhohen, z. B. (C02H)2, C-H30H (C 02H)2, 0211,01100211, 
C6H3(1)0H (2)C02S 0 3H, C6H 5S 0 3H, (C0H6NH)2HC1, n h 2c h 2c o 2h ,  ń h 2c o c 2h 3- 
NK 2C 02H, N i(N 03)2K 2Cr20 7. Man verwendet die Grundstoffe gegebenenfalls gemeinsam 
mit Polyvinylverbb. Man kann Umesterungsprodd. von Acetyleellulose u. Sulfo- 
salicylsaure anwenden. Die mechan. Festigkeit der Gegenstande laBt sich durch Zusatz- 
stoffe wie Rhodanide, Traubenzucker, abstufen. Man kann keimtotende Metalle oder 
organ. Ester wie C3H 70 2CC6H 5 zusetzen. (Ung. P. 111 366 vom 16/10. 1933, ausg. 
2/1. 1935. D. Prior. 17/10. 1932. Zus. zu Ung. P. 107 804; C. 1934. II. 4494.) Maas.

Boot’s Pure Drug Co. Ltd., Frank Lee Pyman und Hyman Henry Lionel 
Levene, Nottingham, England, Hersidlung ton Tetraalkyldiaminoalkylen. Alkyl- 
dihalogenide werden mit sekundaren Aminen umgesetzt. Z. B. erhitzt man 8 g a,y.-Di- 
bromdecan u. 18 g Diamylamin 24 Stdn. unter RuckfluB zum Sieden. Beim Auf- 
arbeiten erhalt man oc,x-Telraamyldiaminodecan yóm K p .20 265° (F. des Hydrochlorids 
72°). In gleicher Weise lassen sich folgende Verbb. herstellcn: <x,ri-Tetrabulyldiamino- 
heptan (Kp.35 255°), a.,x-Telrabutyldiaminodecan (Kp .30 267°), <x,x-Tetrapropyldiamino- 
decan (Kp .30 230—235°), a ,x-Tdraisoamyldiaminodecan (K p.e 235°), a,>c-Tdrahexyl- 
diaminodecan (Kp.s 288—292°), a.,x-Tetraheptyldiaminodecan (Kp. 0 304—307°), a,/.-Je- 
traamyldiaminoundecan (Kp.1B 272—275°), <x,ii-Tetrabutyldiaminododecan (Kp.u  245°), 
a.,d-Telrabutyldiaininotridecan (Kp .20 260°), <x,y.-Dibutyldidodecyldiaminodecan (Kp.,T 350 
bis 353°), a.,x-Diamyldibutyldiaminodecan (Kp.17 257—262°) u. <x,y.-Diathy!didodecyl- 
diaminodecan (Kp .24 324—328°). Die Verbb. werden ais Mittel gegen Amoben vcr- 
wendet. (E .P .4 3 3  086 vom 26/6. 1934, ausg. 5/9. 1935.) NOWEL-

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges. (Erfinder: Richard MUller), Bade- 
beul-Dresden, Losungm schwer lóslicher Oxalate der seltenen Erden, dad. gek., daB man 
dieselben, gegebenenfalls in alkal. Mitteln u. bei Ggw. von Schutzkoll., mit Salzen mehr- 
bas. Oxysauren behandelt. — Vgl. F. P. 768 862; C. 1935. I. 943. Nachzutragen ist, 
daB auch apfdmures N a  zum Losen der Oxalate brauchbar ist. Die Lsgg. sollen thera- 
peuł. verwendet werden. (D. R. P. 621309 KI. 30h vom 30/3. 1933, ausg. 5/11-
1935.) Altpeter.

Merck & Co. Inc., Rahway, iibert. von: Joseph K. Cline, Woodbridge, N. J-> 
V. St. A., Acctylchólinacelat. Inhaltlich ident. mit A. P- 1 957 443; C. 1934. II. 3527. 
(A. P. 2 013 536 vom 20/3. 1931, ausg. 3/9. 1935.) Altpeter .

Chem. pharm. Fabrik Dr. med. Hubold & Bartsch, Grunheide, Mark, Her
sidlung von 2,4-Diaminoazobenzolverbindungen nach dem Verf. des Patents 589972, 
dad. gek., daB man an Stelle einer mehrbas. aliphat. Osysaure hier mehr ais 1 Mol. 
einer anderen organ. Oxysaure verwendet. — Z. B. Yersetzt man eine Suspension 
oder Lsg. von 1 Mol. 2,4-Diaminoazobenzol in W., CHC13 oder A. mit mehr ais 1 Mol. 
Milchsaure. Das entstandene Salz schm. nach dem Umkrystallisieren aus A. bei 140°. 
In gleicher Weise erhalt man mit Salicylsdure ein Salz vom F. 183° u. mit Sulfosalicyl- 
saure ein Salz vom F. 231°. — Die Prodd. dienen ais HeilmiUd. (D. R. P. 616119 
KI. 12q vom 24/11. 1931, ausg. 20/7. 1935. Zus. zu. D. R. P. 589 972; C. 1934.
I. 1353.) N ouyel.

W illiam Ephraim Austin, New York City, N . Y ., V. St. A., Alkyliening vón 
Resorcin. Resorcin (I) wird mit sekundaren Alkoholen oder Alkylhalogeniden mit 
mindestens 7 C-Atomen kondensiert. Z. B. erhitzt man 100 g I, 25 g eek.-Odylalkohól (II) 
u. 10 g ZnCl2 auf 150°, fiigt unter Abdest. des Rk.-W. allmiihlich noch 55 g II hinzu 
u. erhitzt 1 Stde. auf 200°. Man erhalt sek.-Odylresorcin vom Kp.s 190—210°. 
ahnlicher Weise wird aus I u. sek.-Heplylbromid das sek.-Heplylresorcin vom Kp.3 1<°
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bis 190° hergestellt. Die Verbb. haben gemiicide Eigg. (Aust. P. 18 613/1934 vom 25/7. 
1934, ausg. 23/5.1935. F. P. 784 441 vom 24/7. 1934, ausg. 22/7. 1935. Beide: A. Prior. 
26/7. 1933.) N o u y e l.

Redro Laboratories Inc., tibert. von: W illiam E. Austin, New York, X. Y., 
V. St. A., Herstellung ton unsymmetrischen Dialkylresorcinen. Man behandelt Resorcin 
mit einem Saurechlorid, lagert den entstandenen Ester in das Keton um, behandelt 
mit einem anderen Saurechlorid, lagert auch diesen Ester um u. reduziert das erhaltene 
Diketon. Auf diese Weise lassen sieh Resorcine mit folgenden Substituenten herstellen: 
Methylbutyl (Kp . e_ 8 160— 17C°), M ethylamyl (Kp. „ 170— 178°), Methylhexyl (Kp .5 170 
bis 180°), Me.thylhe.ptyl (Kp .4_5 172— 183°), Athylpropyl (Kp .3 140°), Athylbutyl (Kp., 140 
bis 150°), Athylam yl (Kp.3 170— 175°), Athylhezyl (Kp.a 172— 182°), Alhylheplyl (Kp.3 
175—185°), Athylbenzyl (K p.e 210— 220°), Propylbutyl (Kp .3 165— 170°), Propylam yl 
(Kp.4 170— 180°), Propylhexyl (Kp., 180—190°), Propylheptyl (Kp .4 185— 200°), Butyl- 
amyl (Kp.s 175— 190°), Butylhexyl (Kp.s 195— 205°), Butylheptyl (Kp.2 170— 190°) u. 
Hezylheptyl (Kp.3 205— 220°). Die Verbb. haben germicide Eigg. (A. P. 2 006 039 
vom 14/9. 1932, ausg. 25/6. 1935.) N ouyel .

Syngala Fabrik fiir chemiscli-synthetisclie und galenische Arzneimittel
G. m. b. H ., Oesterreich, Herstellung von Abkommlingen der Guajacolphosphorsaure. 
Diguajacolphosphorsaureester werden mit Aminen in Salze iibergefuhrt. Z. B. lóst 
man 2,2 g diguajacolphosphorsaures N a  in  150 ccm W. u. gibt eine Lsg. von 4 g Chinin- 
hydrochlorid in 150 ccm W. hinzu. Das entstehende Salz scheidet sieh ais weiBes Pulver 
ab. In ahnlicher Weise werden das Athylendiamin- u. Tridthanolaminsalz der Di- 
guajacolphosphorsaure hergestellt. Die Yerbb. sind geschmacklos u. dienen ais Heil- 
mittel. (F. P. 781019 vom 27/6. 1934, ausg. 8/5. 1935. Oe. Priorr. 28/6. 1933 u. 21/2.
1934.) N ouvel.

Monsanto Chemical Co., iibert. von : Michael N. Dvom ikoff, St. Louis, Mo., 
V. St. A., Herstellung von Salol. Man erwarmt ein Gemisch von 138 g Salicylsaure 
143 g SOC1, u. 0,25 g AlCIp 24 Stdn. auf 50°, bis die HCl- u. S 0 2-Entw. aufgehort hat, 
IaBt das entstandene Salicylsaurechlorid zu 94 g Phenol bei 50° unter Riihren zu- 
tropfen, wobei HCl entweicht, wascht mit alkal. W. u. krystallisiert den Salicylsdure- 
phenylester aus A. um. (A. P. 2 007 013 vom 13/4. 1934, ausg. 2/7. 1935.) N otjyel.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Quatemdre Stickstoffverbin- 
dungen. Aus G-Hexyloxychinolin (I) u. Benzylchlorid (II) die ąuaternare Verb., F. 160°. 
I aus 6-Oxychinolin (III) u. N-Hexylbromid, 01, K p .0,5 163— 165°. —  Weiter werden 
genannt: 6-Benzyloxy- (F. 199— 200°), —  6-Dodecyloxy• (F. 182— 183°), 7-Dodecyloxy- 
benzylchinolinimnchlorid (F. 188— 189°), —  6-Dodecyloxyoxyathylchinoliniumdilorid,
F. 167—168°. — Aus 6-Hexylaminochinolin (F. 64— 65°) u. n  eine Ferft. vom F. 110 
bis 111°. — Aus 6-Dodecylaminochinclin (01, aus III u. Dodecylamin, Kp .2 239°) u. II 
eine in W. klar 1. Verb. — 2-Octylamino-5-meihylthiazol u. II liefem eine Verb., die noch 
in der Konz. 1: 25 000 desinfizierend wirkt. — Weitere Verbb. aus N-Bcnzylpiperidin  
u. Decylbromid oder n  oder aus N-Dodecylpiperidin (IV) u. II oder aus N-(f}-Athylhexyl)- 
dekahydrochinolin u. Benzylbromid oder aus N-Dodecyldekahydrochinaldin u. Allylbromid 
oder aus IV u. Athylenchlorhydrin oder Geranylchlorid. 2-Undecylmethylchinolin (F. 42°, 
aus Methylundecylkelon u. o-Aminobenzaldehyd) u. Dimethylsulfat in Nitrobenzol, 
3 Stdn., 140°, liefem 2-Undecylchinoliniummethylsulfat. Die Verbb. sind baktericid 
wirksam. (F. p . 781812  vom 4/9. 1934, ausg. 22/5. 1935. D. Priorr. 14/9. u. 21/12. 
1933.) Alt fet er .

Paul Reinhold Griiter, Berlin-Charlottenburg, Leichtlósliche komplexe Theo- 
phyllinverbindungen. Man bringt 5,5-Phenylathylbarbilursdure (I), nicht iiber 1j i Mol, 
mit l_Mol Theophyllindthylendiamin in Rk. —  Z. B. 198 g Theophyllin mit 23 g I u. 
78 g Athylendiaminhydrat u. 18 g W. verreiben. Das Prod. hat diuret. u. spasmolyt. 
Wrkg. (A. P. 2 017 279 vom 16/4.1935, ausg. 15/10.1935. D. Prior. 30/7.1931.) A ltp .

Bernard Nelson, New York, N. Y ., V. St. A., Herstellung von kemmercuriertem 
Gallein und Coerulein. Man gibt 32 g Hg-Acetat, gel. in 13 ccm Eg. u. 50 ccm W., 
zu einer Suspension von 34,6 g Coerulein, 19 ccm Eg. u. 150 ccm 2-n. NaOH, fiigt 
250 ccm W. hinzu, kocht 8 Stdn. unter RuckfluB, filtriert, wascht den Nd. u. troeknet 
ihn bei 105?. Man erhalt Oxymercuricoerulein. In ahnlicher Weise wird Gallein in Oxy- 
mercurigallein iibergefuhrt. Die Verbb. dienen ais Antiseptica. (A. P. 2 007 582 vom 
19/12. 1932, ausg. 9/7. 1935.) N 0 UVEL.
*  Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Pregnanolone. In PregnatidiolenJ wird 
die eine Osygruppe verestert, daa Prod. zum Ester des Monoketons oxydiert, dieser



1 0 5 4 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r i u m . 1 9 3 0 .  I .

Yerseift; oder: Pregnandiol (I) wird zu Pregnandion oxydierfc, dieses durch partielle 
Red. in Pregnarwlon (II) iibergefuhrt. Die Red. kann durch katalyt. Hydrierung oder 
durch Behandlung mit Stoffen, dio unter Abgabe von H in ihre Oxydationsprodd. 
ubergehen, wio Tetrahydronaphthalin, Cyclohezanol usw., erfolgen; oder: man gewinnt 
H  aus I oder Allopre/jnanolon aus Allopregnandiol (III), indem man I bzw. III in den 
Diester uberfuhrt, diesen zum Monoester verseift, zum Ketoester oxydiert u. Yerseift.
— Z. B. wird eine Lsg. von I in Pyridin mit 1,2 Aquivalenten Essigsaureanhydrid ver- 
setzt, der Monoester durch Eingieflcn in verd. H 2SO., ausgefiillt, in Eg. gel., mit Cr03 
versetzt. Das Acetat des Oxykctons wird mit W. ausgefallt. Verseifung mit alkoh. 
KOH zu II. Ausbeute 40— 60%. —  1 g I wird nach B u te n a n d t  in 40 ccm Eg. (90%) 
mit Cr03 (in 40 ccm Eg.) in der Kalte osydiert. Pregnandion (IV) vom F. 123°. 0,5 g
IV wird nach W i l l s t a t t e r  in 100 ccm Eg. mit P t u. IŁ partiell liydriert. Preg- 
nanólon, C21/ / 310 ,  vom F. 152°. — 3 g Pregnandioldiacelat in 1 1 Methylalkohol werden 
mit 0,8 Mol metliylalkoh. KOH Yersetzt, nach 30 Stdn. mit verd. HC1 neutralisiert. 
Nach Aufarbeitung erhalt man Pregnandiol-20-monoaeetat (V) vom F. 170,5°, Nadeln. 
4,2 g V werden in 240 ccm Eg. mit 1,1 Aquivalenten Cr03 behandelt; nach dem Ein- 
dampfen wird mit W. das Acetat von 3-Pregnanolon Tora F. 142— 142,5° gefallt. Lange 
Nadeln. 3,9 g Acetat werden 1 Stde. m it 300 ccm alkoh. KOH (2,8%) erhitzt. Nach 
dem Neutralisieren, Eindampfen u. Entfernen des ausgefallten KC1 wird mit W. 3-Preg- 
nanólon ausgefallt. Breitc Prismen vom F. 152°, aus A. u. Aceton. —  Semicarbazon,
F. 203—204°. Ausbeute 40— 60%. Die Veresterung kann auch mit Benzoyl- 
cldorid usw. vorgenommen worden. —  Hormcmzwischmprodd. (E. P. 431833 vom 
24/12. 1934, ausg. 15/8. 1935. D. Priorr. 23/12. 1933 u. 28/3. 1934.) D onle.

J. M. Frenkeł, U. S. S. R ., Gewinnung von Insulin. Der wss. Insulinextrakt 
wird in der Weise mit (NH.,)2SOj ausgesalzen, daB zunachst 400 g (NH^SO., auf 1 1 
Insulinextrakt u. darauf weitere 280—350 g des Salzes auf 11 Extrakt unter gleich- 
zeitiger Steigerung der Temp. um 5—-10° zugegeben werden. Hierdurch wird das 
Mitausfallen der EiweiBstoffe verhindert. (Russ. P. 43128 vom 17/6. 1934, ausg. 
31/5. 1935.) R ichter.

Jean Georges Waldenmeyer, Frankreich, Kohlensaure abspaltende Praparate. 
Man bettet die zur C02-Erzeugung dienenden Stoffe in z. B. Kakaobuttcr ein, der 
Lipoide wie Lecithin zugesetzt sind. Hierdurch wird ermóglicht, daB bei Zutritt von 
Feuchtigkeit eine Entw. von CO, erfolgt, die boi Verwendung lediglich von Fettstoff 
nur sehr schwor vor sich gehen wurde. (F. P. 788198 vom 18/12. 1934, ausg. 5/10.
1935.) Altpeter .

Gottfried Erhard, Dresden, und Gerhard Schaefer, Reichenau, Sa., Radium- 
emanation cnthallendes Heilmitlel durch Verwendung eines boi gewóhnlicher Temp. 
festen Speisefettes ais Emanationstrager. — So hergestellte Prodd. verlieren nicht wie 
wss. Emanationspraparat© z. B. beim Transport ihren Geh. an Emanation. (D. R. P- 
586 477 KI. 30 h vom 13/5. 1932, ausg. 16/11. 1935.) Altpeter .

Leon Kolb, Wien, Gehduse fiir Bestrahlungs- oder Warmeapparate. fur Kórper- 
hohlen wrerden aus Kunstharzen hergestellt, die aus Aldehyden, vor allem HCHO, auf- 
gebaut sind. Die App. konnen dann unmittelbar mit Netzspannung betrieben werden 
u. sollen in der Warnic HCHO in statu nascendi abgeben. Auch lassen sio sich in sd. 
W. sterilisieren. (Oe. P. 140 941 vom 16/5. 1934, ausg. 11/3. 1935.) A ltpeter .

A. Goris et A. Liot, Incompatibilites pharmaceutiąucs. Paris: E. Lc Franxois. 1935. (140 S.) 
S°. 15 fr.

3 ahresbericht der Pharmazie, hrsg. durch die Deutsche Apothekerschaft. Bearb. von Carl 
August Eojahu unter Mitw. von S. SI. v. Bruchhausen. Jg. 69. (Der ganzen Reihe Jg. 94.) 
Bericht iiber <1. .T. 1934. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1935. (8, 474 S.) gr. 8°. 
M. 24.— ; Lw. M. 26.50.

6. Analyse. Laboratorium.
Georg Lockemann, Kjeldahlkolben und andere Glasgeratc aus arsenfreiem Glas. 

VeranlaBt durch die in den in C. 1935. I- 3015. II. 2409 referierten Arbeiten aus- 
gesprochenen Bedenken gegen die Verwendung schwach As-lialtiger Kolben u. Glas- 
gerate hat Schott U. Gen. ein vollig As-freies Glas hergestellt, das trotz Vorhandensein 
kleiner eingeschlossener Gasblasen den Anforderungen einer einwandfreien As-Bcst. 
geniigt. Die Verwendung der friiher empfohlenen Quarzkolben ist dadurch unnótig
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geworden, ebenso dic der zur Aufbewahrung der Sauren u. Laugen erforderlichen 
PorzellangefiiBc. (Z. analyt. Chem. 103 . 81—82. 1935. Berlin, R obert-Koch- 
Inst.) ‘ , E c k st e in .

Eugene W. Blank, Abanderung der Bunsenburette. An Stelle der Abschluflvorr. 
naeh Bu n sen  (Gummischlauch mit Glaskugel) empfiehlt Vf. die Venvendung einer 
am unteren Ende zugeschmolzenen u. kurz oberhalb des unteren Endes mit einem 
seitlichen Loch yersehenen Burette in Verb. mit einem Gummiansatzstiick, das iiber 
dns untere Ende geschoben ist u. das seitliche Loch deckt. (J. chem. Educat. 12. 
291. 1935. Jersey City, N . J.) R. K. Mu l l e r .

C. H. S. Tupholme, Neue britische Yerbesserungen am Bunsenbrenner. (Gas Age- 
Rec. 76. 199— 200. 7/9. 1935. — C. 1 9 3 5 .1. 3164.) E ck stein .

Henri George, Elektrischer Laboratoriumsofen fiir  sehr hohe Temperałuren. Im 
wesentliehen Wiederholung der C. 19 3 5 . II. 3555 referierten Arbeit. Abbildungen u. 
Schnitte der Ofcn; Heiz-Kennlinien. (Rev. Eonderie mod. 29 . 339—43. 25/11. 1935. 
Elektrotherm. Lab. der Comp. des Glaces et Produits chim. de Saint Gobain.) Etz.

H. T. Dolin, Ein abgeanderter Thiele-Apparat. Angabe einer leicht ausfiihrbaren 
Modifikation des THIELEschen Schmelzpunkts-App., durch die eine Einwrkg. von 
H2S04 (oder anderen Lsgg.) auf den zum Halten des Thermometers bestimmten 
Korken vcrmieden wird. (Chemist-Analyst 24. Nr. 3. 14— 15. Juli 1935. New York 
City.) ‘ E ck stein .

L. Meyer, Sauerstoffucrfliissigung. Dic zu yerfliissigende Luft wird durch einen 
Behalter geleitet, der bereis durch Umspulung mit fl. Luft abgekiihlt ist. Dadurch 
erhiilt man reinen, fl. Sauerstoff vom F. — 183°. Einzelheiten bctreffend App. im 
Original. (Chemist-Analyst 24. Nr. 3. 8 . Juli 1935. Champaign, 111.) E c k st ein .

M. Wygaerts und J. Eeckhout, Ober das Messen von Reaktionsgeschwindigkeiten 
schnell ferlaufender Reaklionen. Vff. bestimmen die Rk.-Geschwindigkeit yon schnell 
yerlaufenden Rkk. mit Farbanderung durch photograph. Registrierung der mit einer 
Sperrschichtzelle erhaltenen Galyanometeraussehlage. Bei der Entfarbung yon 
Malachitgriin durch NaOH (irreversibel) u. von Phenolphthalein mit einem UberschuB 
an NaOH (reversibel) wird die Anderung der Rk.-Geschwindigkeitskonstanten mit der 
NaOH-Konz. entsprechend der Theorie gefunden; der Temp.-Koeff. wird im ersten 
Falle zu 1,75 fiir 9,8°, im zweiten Falle zu 2,06 fiir 9,95° bestimmt, wobei im letztcren 
Falle die Rk. A  -f- B  =?*= C  bei hoherer Temp. nacli links yerschoben wird. Ferner 
wird dio Entfarbung des gelben Na-Deriv. yon m-Nitrophenylnitromethan durch HC1 
untersucht (Ubergang von der aci- zur Pseudosaureform); auch hier entspricht die 
Beobachtung der theoret. Yoraussage einer biinolekularen Rk. Das Absorptions- 
spektrum der Verb. wird neu aufgenommen. (Natuurwetensch. Tijdsehr. 17. 163—89. 
1 Tafel. 16/10. 1935. Gcnt, Univ., Lab. f. allg. u. toxikolog. Chem.) R. K. Mul le r .

G. I. Pokrowski, Ober einen Apparat zur Messung der Jłeibungskraft. Es wird 
ein App. zur Messung des Reibungskoeff. in festen, pulycrformigen u. piast. Korpem  
beschrieben. Er besteht im wesentliehen aus einem hohlen Zylinder, welcher auf dcm 
zu untorsuchenden Korper in langsame Rotationsbowegung gesetzt wird. Dic dazu 
notwendige Kraft wird automat, ais Funktion der Deformation registriert. Der App. 
ist in erster Linie zur Unters. von Bodcn bestimmt. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal 
technitscheskoi Fisiki] 4. 674— 77. 1934. Moskau, Inst. fiir Tiefbau.) K lever .

Norman P. Goss, Rontgeneinrichtung zur Untersuchung von Metallen bei hohen 
Temperaturen. Um mehrere Aufnahmen ein u. desselben Metalldrahtes oder -bandes 
bei yersehiedenen Tempp. herstellen zu konnen, ohne den Prufkorper erkalten lassen 
oder die Gasfiillung der Aufnahmekamera yerandern zu mussen, hat Vf. eine zylindr. 
Kamera aus 0,06 in. starkem Bakelit hergestellt, die bis zu Tempp. von etwa 2300° F  
anwendbar ist. Die yerwendeto Mo A'-Strahlung durchdringt dio Wandung ohne 
nennenswerte Absorption (doch wird die unerwunschtc Streustrahlung vollstandig 
absorbiert) u. fallt auf den auBen um die Kamerawandung herumgelegten Film. Der 
Film kann also jederzeit ohne Veranderung der Kamera gewechselt werden. —  Dio 
Anwendungsmogliehkeiten werden an einigen Beispielen erlautcrt. Bei Tempp. bis 
zu 1640° F hergostellte Rontgenaufnahmen sind abgebildet. (Metal Progr. 28. Nr. 4. 
163—66. 176. Okt. 1935. Youngstown [Ohio], Cold Metal Process Co., Res. 
Lept.) Sk a lik s .

R. G. Wood und S. H. Ayliffe, Eine Methode zur Beslimmung der Orientierung 
euies Krystalles unter dem Mikroskop. Es wird eine einfache Yorr. naeh Art des Universal-
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goniometcrs von H uTC H IN SO N  (Minerał. Mag. J. minerał. Soc. 16 [1911]. 100) be- 
schrieben, die m it einfachen Mitteln gebaut werden kann. Sie dient dazu, die Flacho 
eines Krystalles parallel zum Mikroskoptiscli einzustellen. Abbildung. (J. sci. In
struments 12. 299. Sopt. 1935. Cardiff, Univ. College of South Wales and Monmuth- 
shire.) S k a l i k s .

L. Marton, Das Elektronenmikroskop f i ir  biologische Objekte. III. (II. ygl. C. 1935.
II. 3132.) Ausfuhrliohe Beschrcibung eines neuen nach den Erfahrungen friiherer 
Unterss. (1. c.) konstruierten Elektronenmikroskops fiir biolog. Zwecke, wobei folgendc 
Einzelteile besonders hervorgehoben werden: die Elektronenąuelle; der Kondensor; 
eine elektrostat. Ablenkvorr. fiir die Elektronen, die ais „VerschluB“ des Mikroskops 
dient; die Objektkammer; das Objektiv u. die Projektionslinse, die ebenso wie der 
Kondensor Magnetspulen sind, die sich untereinander entsprechend ihrem Verwendungs- 
zweck in ihror auBcren Form unt-erscheiden; der Pliotoplattentrager mit einer Ein- 
richtung zur Scharfeinstellung des Bildes in der Plattenebenc. Die mit diesem neu 
gebauten Mikroskop erhaltenen Resultate werden spater ver6ffentlicht. (Buli. Acad. 
roy. Belgiąue, Cl. Sci. [5] 21. 606— 17. 1935. Briissel, Labor. f. Phys. an der 
Univ.) KOLLATH.

A. Karsten, Das neue Fluorescenzmikroskop, ein Hilfsmittel fiir  wisscnschaflliche 
Forschungsarbeit. Beschrcibung einer von der Fa. C. R eichert , Wien, hergestellten 
Apparatur nach REICHERT-HAITINGER zur Beobachtung der Fluorescenz mit dem 
Mikroskop. (Zbl. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 1935. 344— 48.) ENSZLIN.

Maurice Roulleau, Die Vemendung pJwsphorescierender Stoffe in der Luftschiffahrt. 
Ein Apparat zur Messung sehr geringer Hdligkeilen. Nach allgemeinen Ausfiihrungen 
iiber Lumincscenz beschreibt Vf. den „Micronitometre“ genannten App., der geringe 
Phosphorescenzhelligkeiten zu messen gestattet u. teilt Messungen an verschiedenen 
Sulfidphosphoren (in Kerzen pro qcm) mit. Verss. iiber das Abklingcn der Phospho- 
rescenz zeigen, daB dieses nicht nach einem exponentiellen Gesetze vor sich geht. — 
Die Moglichkeitcn der Anwendung von Leuchtfarben im Luftfahrtwesen werden auf- 
gezahlt. Die zur deutlichen Lesbarkeit notwendige Mindesthohe von Zeichen, dio mit 
Leuchtfarbc versehen sind, wird fiir verschiedeno Entfernungen angegeben. (Publ. sci. 
techn. Minist&re do l’Air Nr. 48. 1—49.) K utzelnigg .

S. A. Strelkow, Pholoelemente in der chemischen Konlrolle und Analyse. Be- 
schreibung der verschicdenen Typen von Photoelementen u. ihre Anwendung in der 
chem. Analyse (Colorimetrie, Unterss. in reflektiertem Licht, Spektrophotometrie, 
olektropolarimetr. Messung usw.). (Sozialist. Wiederaufbau Wiss. [russ.: Ssozialisti- 
tscheskaja Rekonstrukzija i Nauka] 1935. Nr. 4. 80— 98.) K l e v e r .

D. V. Gogate und D. S. Kothari, U ber die Messung der Lichlmenge mit der 
Photozdle. Vff. geben eino Methode an, wie man mit Hilfe eines ballist. Galyanometers 
u. passend intermittiertem Licht dio Lichtmenge mit einer Cu20-Sperrschichtzelle 
messen kann. Dio Eichung u. die Best. der Zellenkonstante werden kurz geschildert. 
(Indian J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 9. 487—89. Juli 1935. Univ. o f Delhi, 
Physics Lab.) Br a u eR-

Gyorgy Selśnyi, Ober die Anwendung einer capillaranalylischen Methode fu r mikro- 
analytische Zwecke. Statt Filtrierpapier fiir Tiipfelanalysen wird eine Membran aus 
Seifenlsg. vorwendet, wodurch die Rkk. u. Mk. beobachtet werden kónnen. (Magyar 
chem. Folyóirat 41. 3— 4. 1935. [Orig.: ung.]) Sa il er .

Giuseppe Antonio Bravo, Die Aniimonelektrode zur Messung von pH-Werten. 
Es wurde das Verh. der Antimonelektrode bei yerschiedenen Tempp. (15, 20 u. 25°) 
in Lsgg. mit pn-Werten zwischen 3 u. 11 untersucht. Dio Elektrode bestand aus einem 
zylindr. Stab von geschmolzenem Sb. Gemessen wurde gegen eine Kalomelelektrodo 
mit gesatt. KCl-Lsg. Bei den Vers.-Tempp. steigt mit steigendem pH-Wert die Milli- 
voltzahl linear. Geht man von der Formel E =  a 6 - pn (E in mV) aus, so erhalt 
man fiir 15° a =  — 0,008, b =  0,0525, fiir 20° a =  — 0,007, b =  0,0545, u. fiir 25°
— 0,005 bzw. 0,059. Weiter wurde der EinfluB untersucht, den Zugabe von Neutral- 
salzen yersehiedener Konz. hervorruft. Ais Salze wurden benutzt NaCl, KC1, K N 03, 
NaBr u. Na2S 0 4, pn-Wert der Vers.-Lsgg. lag wiederum zwischen 3 u. 11. Aus den Verss. 
ergab sich ganz allgemein, daB die Antimonelektrode fiir industrielle Unterss. fiir den 
Bereich pn =  2— 12 mit geniigender Genauigkeit Messungen zu machen gestattet. 
(Chim. e Ind. [Milano] 17. 521—23. 1935. Turin, R. Staz. Speriment. per l’Industria 
delle Pełli e delle Materie Concianti.) GoTTFRIED.
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Bouchetal de la Roche, Die Verwendung von Brillantgelb und Poirierblau C\B  
ais Indicatoren fiir pn-Messungen. Brillantgelb eignet sich infolge seines weiten pn-Be- 
reichs besonders zur Herst. von Papierstreifen, die mit seinen Lsgg. yersehiedener 
Ph-Werte getrankt werden: pn =  3,5— G citronengelb; 6,2—6,8 cadmiumgelb;
7—8 orangegelb; 8,2—9,5 Auftreten der Carminfarbung; 9,7— 10,1 carminorange;
10,4—13 carminrot. Die Wellenlangen-betragen bei Ph =  4,5 5025 7. u. steigen bei 
Ph =  13 auf 5800 L  — Die Wellenlangen des Poirierblau C4B liegen zwischen 4100 u. 
5150 A (p tt<  10). Verd. Na2P 0 4-Lsg. (pH =  10,4) erhoht die Absorption erheblich 
unter Bldg. eines Bandes in Rot (6000—7500 ).), das sich bei hóherer Alkalitat ver- 
breitert. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1148—51. Juli 1935.) E c k s t e in .

L. A. Sarver und Wm. von Fischer, Oxydations-Iledvktionsindicatoren. I. Di- 
phenylbenzidinsulfonsaure. (Vgl. C. 1931. II. 2035.) Darst. von jSfa-Diphenylbenzidin- 
sulfonat: 1 g Diphenylbenzidin (C. 1 9 3 5 .1. 3166) innerhalb ca. 2 Min. in 10 ccm 60°/oig. 
Oleum eintragen (Temp. nicht iiber 40°), Lsg. nach nicht iiber 3 Min. auf Eis gieBen. 
GróBere Ansatze nicht ratsam. Mehrere Ansatze vereinigen, fiir jedes Gramm Diphenyl- 
benzidin auf 200 ccm verd., kochen, S 0 2 einleiten (Umschlag von griin nach braun), 
t)berschuB fortkochen, Filtrat mit Soda genau neutralisieren, 4 Voll. A. zugeben, 
Na2SOa abfiltrieren u. so oft aus W. +  A. umfallen, bis es nicht mehr gelb gefarbt ist; 
aus den vereinigten Filtraten A. schnell abdest., dann vóllig eindampfen; 3—4 g pro g 
Diphenylbenzidin. Nach der Analyse enthalt das Prod. mcist 10 S 0 3Na-Gruppen. —  
Ais Indicator verwendet man eine 0 ,l°/oig. wss. Lsg. des Sulfonats. Fiir Titrierungen 
mit 0,01- oder 0,001-n. Lsgg. geniigt 1 Tropfcn; fiir solche mit 0,1-n. Lsgg. sind 10 Trop- 
fen vorzuziehen. Der Indicator ist der Diphenylaminsulfonsaure sehr ahnlich. Bei
0.\ydationen in 0,5- bis 1-n. H 2S 0 4 Farbumschlag von hellgelb iiber tiefgelb u. griin 
nach yiolett; bei Redd. umgekehrt. Der Indicator arbeitet vollkommen in Ggw. von W
u. ist auBerst empfindlieh gegen Fe”  mit Dichromat ais oxydierendem Agens. Am 
besten wird mit t)berschuB oxydiert u. mit Ferrosalz zuriicktitriert. — Die Absorptions- 
spektren werden mitgeteilt. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 271. 1935. Minnea- 
polis [Minn.], Univ.) L lN D E N B A U M .

R. Uzel, a.-Naphlhoflavon ais reversibler bromometrischer Indicator. (Coli. Trav. 
chim. Tchćcoslovaquie 7. 380—87. 1935. —  C. 1935. II . 3800.) P a n g r i t z .

Emod v. Migray, Wasserbeslimmung. Vf. hat eine neue W.-Best.-Methode aus- 
gearbeitet, die folgendermaBen ausgefiilirt wird: 1. Dest. des auf W. z u untersuchenden 
Materials mit Xj’lol oder Toluol, 2. W.-Entzug des Destillats dureh wasserfreies CuS04, 
Filtration u. Waschen des CuSÓ4 mit Bzn. u. Ather mit anschlieBendem Trocknen des 
CuS04 im Vakuum, u. 3. Best. des W. dureh Best. der Gewichtszunahme des CuS04 
(genaue Arbeitsvorschrift im Original). Diese Methodo ist nur anwendbar bei Stoffen, 
die ihr W. bei 110— 140° abgeben u. keine anderen fliichtigen Verbb. bilden, die mit 
CuS04 reagieren, oder in Bzn. u. Ather unl. sind. Selbstverstandlich miissen allo 
Reagenzien (Xylol, Toluol, Bzn., Ather) vor dem Gebraueh absol. wasserfrei sein. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 348. 15/9. 1935. Budapest, Ungam.) M ec k e .

Karl Fischer, Neues Verfahren zur mafianalytischen Bestimmung des Wasser- 
geJialtes von Fliissigkeiten und festen Kórpern. S 0 2 reagiert mit W. in Ggw. von J  nach 
der Gleichung: 2 H20  +  S 0 2 +  J 2 ^  H 2S 0 4 +  2 H J. Dureh Zusatz von Pyridin 
werden H J u. H 2SÓ4 gebunden. Die W.-Best. erfolgt dureh direktes Ablesen des 
J-Verbrauchs bei der Titration. Nach diesem Verf. lassen sich auch feste Stoffe (Bleieh- 
erde, krystallwasserhaltige Salze) u. dunkelgefarbte Fil. untersuchen. Die Best. erfolgt 
mit einer Lsg. von 790 g Pyridin, 192 g fl. S 0 2 u. 254 g J, gel. in 5 1 wasser- 
freiem Methanol; 1 ccm der Lsg. entspricht etwa 7,2 mg H 20 . —  Der Titer der Lsg. 
wird mit móglichst weitgehend entwassertem CH3OH bestimmt. Weitere Einzelheiten 
im Original. (Angew. Chem. 48. 394—96. 30/6. 1935. Berlin, Edeleanu
G. m. b. H.) E c k s t e in .

J. S. Owens, Ein Instrument zur Messung der Verdunstung von Oberflachen. Um  
die Verdunstung von W. aus Sand- oder Bodenproben unter verschiedenen Bedingungen 
quantitativ verfolgen zu kónnen, hat Vf. folgende Apparatur entwiekelt: Die Probe 
kommt in eine Schale, die mit W . aus einem senkrecht stchenden Rohr versorgt wird, 
in der Weise, daB der W.-Spiegel konstant auf einer bestimmten Hohe gehaltcn wird. 
Die in der Zeiteinheit dureh die fest oder lose eingeriittelte Probe hindurch verdampfte 
^  .-Menge kann direkt am graduierten Rohr abgelesen werden. (J. sci. Instruments
12. 291—93. Sept. 1935.) R e u s c h .
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a) K lem ente und anorganische Y erbindungen.
K. W. Frohlich, Ober einen neuen empfindlichcn Nachweis einiger nichtmelullischer 

Verunreinigungen in Mełallen. Verwendet man einen Werkstoff, wio Cu, Ag, Cd, Ni u. a., 
die durch P, S, As u. a. yerunreinigt sind, ais Kathode, so erfolgt eine Verb. des ato- 
maren H mit dem Metalloid. Die entstandenen gasfórmigen Verbb. werden durch 
Reagenspapierstreifen nachgewiesen. Ais ElektrolysiergcfaB dient ein einfaches U-Rohr, 
in dessen einen, offenen Sehenkel dio Pt-Anode in den Elektrolyten eintaueht. Durch 
den mit Gummistopfen verschlossenen anderen Sehenkel fiihrt ein Glasrohr mit ein- 
gesehmolzcnem Pt-Draht, an dem der zu priifende Werkstoff in dem Elektrolyten 
liiingt. Etwas oberhalb der Fl.-Oborflache ist ein seitlieher Ansatzstutzen angebracht, 
durch den die abziehenden Gase nach Passieren eines Glaswollepfropfens iiber das 
Reagenspapier streichen. Ais Reagenslsg. dient yorwiegend eine l% ig. A gN 03-Lsg., 
die mit so viel N H , yersetzt wird, daB das ausfallendo AgOH gerade wieder gel. wird. 
Zum Nachweis yon H2S wird eine seliwach essigsaure 5°/0ig. Cd-Acetatlsg. yerwandt; 
sie wird durch PH3, AsH3 u . SbH3 nicht zers. In der Hauptsaehe werden saure Elek- 
trolyte (5%ig. H 2S 04) angewandt. Der P- oder As-Nachweis wird durch KCN-Zusatz 
zu der NaOH erloichtert. Der Nachweis aller Bcimengungen gelingt bis zu 10~3% 
lierab (bezogen auf die Beimengung im Kathodenmetall). Weitere Einzelheiten im 
Original. (Angew. Chem. 48. 624—27. 28/9. 1935. Stuttgart, K.-W.-I. fiir Metall- 
forsehung.) E c k s t e in .

Augustin Mache, Beitrag zum Studium der Ozonbestimmung. Vf. stellt fest, daB 
fiir sehr geringe Ozongehh. die Fluoresceinmethode (dio nicht naher beschrieben ist) 
der jodometr. Best.-Methode bedeutend uberlegen ist. (C. R. hebd. Seances Aead. Sei. 
200. 1760—62. 1935.) E c k s t e in .

V. Hovorka, Anwendung von S 0 2-Losungen in Aceton fu r  gravimeirische Selen- 
bestimmung. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 7. 125— 29. 1935. — C. 1935. II. 
2250.) SCHONFELD.

G. G. Longinescu und Ecaterina I. Prundeanu, Bestimmung der Bromwasser- 
stoffsdure in Gegenwart von Salzsdure. 10— 20 ccm des Cl'-Br'-Gemisches werden im 
Scheidetrichter mit 100 ccm reinem Petroleum, 5— 6 cem konz. H 2S 0 4 u. 2—3 ccm 
Perhydrol alle 3 Minuten etwa 8—10-mal gut geschiittelt. Die H2Ś 0 4 setzt HBr in
Freiheit, die dureh H 20 2 zu Br oxydiert wird, welches seinerseits yon den ungesatt.
KW-stoffen des Petroleums absorbiert wird. Am Ende der Rk. sind beide Pliasen 
farblos. HC1 wird nicht angegriffen u. bleibt in der wss. Phase quantitativ zuriick. 
Zur Cl-Best. laBt man die wss. Phase ablaufen, wascht das Petroleum 3-mal mit W.
u. bestimmt Cl mit A gN 03 in iiblicher Weise. Zu dem bromierten Petroleum gibt man 
40 ccm Amylalkohol u. ein erbsengroBes Stiick Na. Nach Beendigung der Rk. wird 
der Na-Zusatz mehrmals wiederholt (insgesamt ca. 2 g). Das NaBr wńrd mit W. extra- 
hiert u. man wiederholt die Entbromierung des Petroleums noch 2-mal. In den wss. 
Ausziigen wird Br ais AgBr bestimmt. (Buli. Seet. sei. Acad. roumaine 17. Nr. 3/4.
4 Seiten. 1935. Bukarest, Uniy.) E c k s t e in .

Selim Augusti, Ober den mikrochemischen Nachweis des Jodions. (Vgl. C. 1933-
II. 2708; 1 9 3 5 .1. 3450.) Die Empfindliclikeitsgrenze der Rk. yon ClUSA u. TeRNI 
(Gazz. chim. ital. 43 [1913]. II. 86) wird bei Ggw. von 0,22y J' erreieht; die Rk. wird 
zweckmiiBig durch Zugabe yon einem Tropfen einer Lsg. yon 10 g H g(N03)2 +  50 ccm 
W. +  5 ccm H N 03 +  60 cem konz. NH4OH zu einem Tropfen Probelsg. auf einem 
1’orzellanplattchen ais Tiipfelrk. ausgefiilirt; ein roter oder gelber Nd. zeigt Ggw. yon J' 
an. —  Nach einer vom Vf. friiher gefundenen Rk. liiBt sich J' mikrochem. nachweisen 
durch Zugabe eines Tropfens sehr yerd. NaOH (bei Ggw. von J2), bzw. verd. NaClO- 
Lsg. (bei Ggw. von J') u. eines Tropfens l° /0ig. MgS04-Lsg., wobei ein rotbrauner Nd. 
m it einer Empfindlichkeitsgrenze yon 9 y  erhalten wird. (Mikrochemie 17 ([N. F.] 11).
113—17. 1935. Salerno, Techn. Handelsinst., Chem. Lab.) R. K. MULLER.

A. A. W assilieff und Nina N. Martianoff, Bestimmung der Loslichkeit des 
Komplezes K 2SiFa unter verschiedenen Bedingungen. Die Loslichkeit des K2SiF0 ist 
in reinem W. am groBten, sie nimmt in folgender Reihenfolge ab; 50%ig- A., gesatt. 
K N 03-Lsg., gesatt. KCl-Lsg., 50%ig. A. u. KC1 (2 g/100 cm), 50%ig- A. mit KC1 
(2 g/100 ccm) u. 0,5 ccm 0,1-n. HC1. Zum Auswaschen des Nd. eignet sieh A. mit 
KC1 am besten. Ergebnisse in Tabellenform im Original. (Z. analyt. Chem. 103- 103 
bis 106. 1935. Moskau, K A R P O W -In s t. fiir ph}’sikal. Chemie.) * E c k STETX.



1 9 3 6 . I. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r i u m . 1 0 5 9

A. A. W assilieff und Nina N. Martianoff, Bestimmung des Fluors in lóslichen 
mul unloslichen Fluoriden durch seine Abscheidung in  Form von K 2SiF0 und nachlrag- 
liche Titration dieses Komplezes. Zur F-Best. in 1. Fluoriden werden 0,2 g NaF in 15 ccm 
W. gel., mit 15 ccm Wasserglaslsg. (0,01 g S i0 2/ccm), 2—3 Tropfen Methylorange, 
l g  KC1, tropfcnweise mit HC1 (1:1)  bis zu geringem UberschuB yersetzt. Darauf 
gibt man A. hinzu, bis die Lsg. 50% davon enthalt (vgl. vorst. Ref.) u. liiBt mindestens
1 Stde. stchen u. wascht naeh besonders beschriebenem Yerf. mit A. u. KC1 aus. Bei 
der nachfolgenden Titration des in 100 ccm C 02-freiem W. gel. Nd. miissen dic Korrek- 
turen fiir dio Loslichkeit des K2SiFe beriicksichtigt werden. Der AufschluB unl. Fluoridc 
erfolgt mit feinem (Juarzsand u. NaKC03. Die wss. Lsg. der Schmelzc wird mit 
(NH4)2C03 versetzt u. auf 40° erwiirmt. Darauf wird filtriert, 200 ccm des Filtrats 
auf 30 ccm eingeengt u. darin F  wie oben bestimmt. (Z. analyt. Chem. 103.107— 13. 
1935. Moskau, KARPOW-Inst. fiir physikal. Chemie.) ECKSTEIN.

H. Bennett und H. F. Harwood, Die rolumelrische Nilritbestimmung mit Ce(3)- 
Stdfatlbsung. Wasserlosliche Nitrite konnen genau mit Ce2(S 04)3-Lsg. u. Erioglaucin 
ais Indicator bestimmt werden. Die Ce2(S 04)3-Lsg. ersetzt auch sehr gut das KM n04 
bei der volumetr. Best. des IC naeh Fallung ais K-Co-Nitrit. (Analyst 60. 677—80. 
Okt. 1935. London, Imperial College of Science and Technology.) E c k s t e in .

H. Simmich, Eine mafSanalylische Bestimmung der Phosphorsaure. Die schwach 
saure Lsg. wird mit einigen Tropfen Methylorange u. mit 0,1-n. H2S 0 4 bzw. 0,1-n. 
Lauge móglichst genau auf den Umschlagspunkt (ph =  4,4) eingestellt. Dann setzt 
man AgN03-Lsg. (4— 6 Teile A gN 03 auf 1 Teil Analysenprobe) u. 1 ccm 0,04%ig. 
alkoh. Bromthymolblaulsg. hinzu u. titriert unter Umschwcnken mit 0,1-n. Lauge auf 
scharfen Farbumschlag naeh Grim. Naeh kurzer Zeit fiirbt sich die Lsg. wieder gelb. 
Jetzt titriert man mit der Lauge zu Ende. GroBo Mengen Chloride stóren, ebenso Mn. 
(Angew. Chem. 48. 566. 24/8. 1935. Berlin, Reichszollyerwaltung.) E c k s t e in .

Kazimierz Boratyński, Uber die colorimetrische Bestimmung des Orthophosphats 
in Oegenwart von Meta- und Pyrophosphalen. In Erganzung zu der in C. 1935. II. 
1922 referierten Arbeit wird mitgeteilt, daB auch Metapliosphate dio colorimetr. Best. 
des Orthophosphats nicht storen, selbst nicht in der Konz. von 100 mg P20 5-Meta 
in 100 ccm Lsg. (Z. analyt. Chem. 102. 421— 28. Sept. 1935. Poscn, Univ.) E c k s t e in .

L. W. Marrison, Ein neuer Nachweis fiir  Phosphat und Arsenał. Ein Tropfen der 
Probelsg. wird auf einem Filterpapier mit 1 Tropfen 0,02-n. Na2S-Lsg. yersetzt u. mit
1 Tropfen frisch bereiteter, schwefelsaurer 2,5%ig. NH4-Molybdatlsg. in Beriihrung 
gebracht. Blaufarbung zeigt P 0 4", P20,"", P 0 3' oder A sO /" an. Bei sehr geringen 
Mengen dieser Anionen tritt nur an der Beriihrungsstelle der beiden Tropfen eine 
schwaehe Blaufarbung auf. Erfassungsgrenze etwa 0,5 y  PO.,"'. CNS', Fe(CN)6"' u. 
Fe(CN)0"" storen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 872. 1935.) E c k s t e in .

Karl Abresch, Ein Oerdt zur Alkalischndlbestimmung. Ausfiihrliche Bcschreibung 
u. Abbildung des Apparates, der gestattet, 1. die Elektrolysierspannung auf die beiden 
krit. Potentiale des Grund- u. Siittigungsstromes einzustellon, 2. die davon abliangigen 
Stromstarken mit einem Instrument von geniigend groBem MeBbereich u. MeBgenauig- 
keit festzustellen, 3. don Grundstrom zu kompensieren, um das MeBinstrument auf 
seine Nullstellung zu bringen u. somit auf den Geh. des zu bestimmenden Kations 
direkt cichen zu konnen, u. 4. die Temp. des Analysat03 u. der genormten Yergleichs- 
lsg. wiihrend der Messung konstant zu halten. Weitere Einzelheiten im Original. 
(Chem. Fabrik 8 . 380 —  81. 2/10. 1935. Bonn, Inst. fiir Boden- u. Pflanzen- 
baulehre.) ECKSTEIN.

F. Kógler, Die Beslimntung von Nalrium ais Natrium-Magnesium-Uranylacelat. 
Zunachst wurde durch Verss. festgestellt, daB zur einwandfreien Na-Best. das K  un- 
bediugt entfcrnt werden muB, u. zwar am sichersten mit HC104. Ais Fallungsreagens 
dient das von K a h a n e  angegebeno Gemisch: 32 g Uranylacetat, 100 g Mg-Acetat, 
20 ccm Eg. u. 500 ccm A., aufgefiillt auf 11. Die Best. wird durch NH4C104, XH 4C1, 
NH4N 0 3, Chlorido u. Nitratc des Fe, Al u. Ca, sowie durch Ca(C104)2 nicht gestort. 
Ba(Cl0 4)2darfnichtanwesendsein. A r b o i t s y o r s e h r i f t  f i i r  h o e h p r o z o n -  
t i  g o b KC1: 10 g des Salzes werden in 250 ccm W. gel. Von dieser Lsg. werden 
20 ccm mit 6 ccm 20%ig. HC104 yorsichtig abgeraucht. Der Ruckstand wird mit 
einer Lsg. von 12 ccm HC104 in 1 1 A. angerieben u. filtriert. Das KC104 wird in W . 
gel. u. nochmals gefallt. Die Filtrate werden mit NH 3 neutralisiert u. trocken gedampft. 
Den Ruckstand nimmt man mit 5 ccm W. auf u. fallt bei 20° mit dem Reagens naeh 
K a h a n e . Die Fallung ist naeh l/2 Stde. yollstandig. Mit A. waschen u. bei 110° 1 Stde.
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lang trocknen. GroBere S 0 4"-Mengen miissen abgeschicden werden, ebenso PO!". 
(Angew. Chem. 48 . 561— 65. 24/8. 1935. Westeregeln, Consolidirte Alkaliwerke.) E ckst .

Ancel P. Weinbach, Eine Mikrcmeihode zur Natriumbestimmung. Na wird in der 
alkoh. Lsg. der Substanz (0,1 ccm Blut, 0,5 ccm trichloressigsaures proteinfreies Serum 
oder Plasma oder 1 cem Zellfiltrat) in Ggw. von 20%ig- Trichloressigsaure m it Zn- 
Uranylaeetat gefallt, nach Zusatz yon A. zentrifugiert u. der Nd. mit Aceton gewasehen. 
Dann lost man den Nd. in 50 ccm W. u. titriert mit 0,02-n. NaOH (Phenolphthalcin!) 
nach der Gleichung:

(U 0 2)3ZnNa(CH3C 0 0 ), +  8 NaOH — y  3 (U 02) (OH)2 +  Zn(OH)2 +  9 CH3C 00N a.
Die Titration \rird mit einer in 0,02 ccm eingeteilten Mikrobiirette ausgefuhrt. 

Blindvers. erforderlich. Die Methode ist aueh zur Na-Best. in Urin oder Faeces geeignet. 
(J . biol. Chemistry 110 . 95— 99. 1935. Baltimore, J o h n  H o p k in s  Univ.) E c k s t e in .

Winifred R. A. Hollens und James F. Spencer, Elektrometrische Thallium- 
besłimmung. Ein abgemessenes Vol. der TlCl3-Lsg. wird mit Eg. schwach angesauert, 
mit einem OberschuB K J yersetzt u. das in Freiheit gesetzte J  m it Na2S20 3 titriert. 
Die Titration kann ohne Elektroden nach Zusatz yon Chlf. erfolgen. Die elektrometr. 
Best. wird mit bimetali. Elektroden nach Pring  u .  Spencer  (C. 1930 . II. 1410) aus- 
gefiihrt. Zn u. Fe storen nicht. Die Titration kann aueh mit N a2A s03 ausgefuhrt 
werden. [Zu der Verwendung bimetali. Elektroden ygl. aueh FoULK u. Baw den 
(C. 19 2 6 . II. 2091).] (Analyst 60. 672— 76. Okt. 1935.) E c k st ein .

J .  H aslam , Die Ozalate des Calciums, Slrontiums, Bariums und Magnesiums. 
Vf. hat durch Verss. an reinem island. Doppelspat festgestellt, daB die gewielitsanalyt. 
Best. des Ca ais CaC20 4-H20  (vgl. B r u n c k ,  C. 1933. II. 2564) immer etwas zu hohe 
Werte ergibt. Aueh nach Auswaschen des in der Hitze gefallten Nd. mit A. u. A. u. 
Titrieren mit KMn04 waren die Resultate zu hoch. Vf. beobachtete beim Titrieren 
Auftreten von Aldehydgeruch. Die im Nd. yerbliebenen Spuren A. yerursachen einen 
Mehrverbrauch an KMn04. Vf. empfiehlt Filtration des Nd., der nicht mehr ais 0,3 g 
CaO enthalten soli, im Glasfiltertiegel 1 G 3, Waschen mit 0 ,l°/oig. NH4-Oxalatlsg. u. 
W., Trocknen durch Absaugen u. nachtragliche Titration ais sicherste Best.-Methode 
des Ca. —  Sr wird unter den gleichen Bedingungen nicht ąuantitatiy gefallt. —  Die 
Titration des Ba-Oxalats kann mit geniigender Genauigkeit ausgefuhrt werden, wenn 
sie in HC104-Lsgi stattfindet. Die gewichtsanalyt. Best. des Ba ais Oxalat gibt sehr 
unsichere Werte. —  Mg fallt m it NH4-Oxalat ais MgC20 4-2 H 20  aus. Die KMn04- 
Titration sowohl, wie die gewichtsanalyt. Best. mit Oxychinolin bestatigen die Formel. 
In Ggw. von Ca ist Umfallung erforderlich. (Analyst 60 . 668—72. Okt. 1935. North- 
wich.) E c k s t e in .

Adolph Bolliger, D ie volumetrische Mikróbeslimmung des Magnesiums mit Methylen- 
blau nach vorhergdieiider Fdllung ais Magnesiumpikrolonat. Das Yerf. beruht auf der 
Fallung des Mg aus neutraler oder schwach saurer Lsg. in der Siedehitze mittels genau 
eingestellter 0,05-n. Li-Pikrolonatlsg. u. Titration des Pikrolonatiiberschusses mit 0,01-n. 
Methylenblaulsg. GroBere Mengen Alkalisalze (iiber 0,01-n.), sowie Ba, Sr u. Schwer- 
metalle mussen vorher entfernt werden. In zu stark alkalihaltigen Lsgg. werden Alkali- 
u. Mg-Pikrolonat zusammen ausgefallt, u. in einem Scheidetrichter, der Chlf. enthalt, 
mit Methylcnblau tritriert. Die Alkalipikrolonate werden zuerst zers., die Zers. des 
schwer 1. Mg-Pikrolonats beginnt beim Erscheinen eines blaugrunen Farbtons in der 
wss. Lsg. In Ggw. yon Ca wird die Lsg. mit einem dcutlichen OberschuB yon Li- 
Pikrolonat yersetzt, 5 Stdn. in Eis gekiihlt, der Ca-Pikrolonatnd. abfiltriert u. in einem 
Teil des Filtrats der PikrolonatuberschuB unmittelbar darauf im Scheidetrichter (Chlf.) 
titriert. Der andere Teil des Filtrats dient zur Mg-Best. (J. Proc. Roy. Soc. New-South 
Walcs 69. 68—74. 1935. Sydney, Univ.) E c k s t e in .

W. Daubner, Maf}analylische Besłimmung des Magnesiums. Man gibt die salzsaure 
von anderen Metallen freie Probelsg. in eine schwach salzsaure Na2H A s04-Lsg. Auf 
Zusatz bis zu 5°/„ N H 4C1 laBt man NH3 zutropfen. Nach 4—5 Stdn. wird der 
Mg(NH4)A s04-Nd. abfiltriert, mit A. gewasehen, in h. HC1 gel. u. mit einem Ober
schuB konz. S 0 2-Lsg. yersetzt. Nach 1 Stde. wird unter Einleiten von C 02 erhitzt, 
abgekuhlt u. nach Zusatz yon 2 Tropfen Methylorange mit NaHC03 u. mit Starkelsg. 
yersetzt. Der Verbrauch yon 1 ccm 0,1-n. J-Lsg. entspricht 1,216 mg Mg. (Angew. 
Chem. 48. 551. 17/8. 1935. Landshut, Bayern, Staatl. Keram. Faehsehule.) E C K S T E IN .

G. C. C handlee, N-Prcypylarsinsaure ais Reagens zur Zirkonbestimmung. V f. hat 
festgestellt, daB die in der friiheren Arbeit (C. 1935 . II. 2410) aufgestellte Behauptung,
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die Trennung des Zr vom Sn sei mit n-Propylarsinsauro durehzufiihren, nieht den 
Tatsachen entspricht. (J. Amer. chem. Soc. 57. 591. 1935. State College, Pa.) EcKST.

Daniel Brard, Untersuchungen iiber die Chrombestimmung. II . Die Ozydation  
des dreiwertigen zum sechswertigen Chrom. (I. vgl. C. 19 3 5 . II. 3269.) Die Oxydation 
des Cr (3) zu Cr (6 ) erfolgt quantitativ dureh Erhitzen der Cr (3)-Salzlsg. mit mindestens 
50% der Lsg. an HCIO., in Ggw. von TLSO.j auf 195° innerhalb 2 Min. Fiir ganz geringe 
Gr-Mcngen (einige y) ist 4-mal soviel HCIO,, ais HaSO., zu verwenden. Ferner behandelt 
Vf. die Cr-Oxydation mit (KH4)2S20 B u. A gN 03 ais Katalysator. (Ann. Chim. analyt. 
Chim. appl. [3] 17- 257— 62. 1935. Paris, Facultó do Pharmacie.) EckSTEIN.

F. J. Tromp, Eine Bemcrkung zur Chrombestimmung in Chromit. Das Aufkoehen 
der alkal. Chromatlsg. zwecks Zerstórung des iiberschussigen H 20 2 kann vermieden 
werden, wenn man die Lsg. kurze Zeit mit feinst verteiltem MnOa "schuttelt. Man 
verfahrt noeh besser so, daB man zu dem k. wss. Auszug der Na20 2-Schmelzo 0,5 ccm 
MnS04-Lsg. (45 g M nS04'6 H .,0  in 100 ccm W.) hinzusetzt, kurz aufkocht, den Fe- 
Tiegel entfernt, auf 500 ccm auffiillt u. absitzen laBt. Dann wird durch einen G o o ch -  
Tiegel (Asbest) filtriert u. 50 cem des Filtrats zur jodometr. Cr-Best. verwandt. (J. chem.
metallurg. Min. Soc. South Africa 36. 1— 2. Juli 1935.) ECKSTEIN.

T. E. Rooney und A. G. Stapleton, Die Jodmethode zur Bestimmung der O zy  de 
im Stahl. (Iron Steel Ind. Brit. Foundryman 8 . 467— 68. Sept. 1935. —  C. 1935. II. 
2556.) E c k s t e in .

Emest C. Pigott, Die Analyse von Nickel-Aluminium-Eisenlegierungen. D ie 
Legierung wird in HC1 u. etwas H N 0 3 gel., die Stickoxyde herausgekocht u. in der 
verd. Lsg. Fe mit Cupferron gefallt. Al wird im Filtrat mit NH 3 gefallt u. zu,A120 3 
gegluht u. gewogen. In Anwesenheit von Cr muB der Gluhriickstand mit Na2Ć 03 
aufgesehlossen u. Cr im schwefelsauren Auszug der Schmelze mit F eS04 titriert werden. 
Ni wird nach der Dimethylglyoximmethode bestimmt. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 11. 273—74. Juli 1935.) E c k s t e in .

Margaret W. Kelly und Elisabeth L. Johnson, Ein abgednderter Bestatigungs- 
nachweisfiir Zink. Vff. stellten fest, daB das von KuTZELNIGG (C. 19 3 2 . II. 3071) her- 
gestellte ziegelrote ZnO bei Mengen unter 0,3 g Zn nicht mehr zum Zn-Nachweis heran- 
gezogen werden kann. Zum Nachweis bis zu 5 mg Zn herab verfahren Vff. folgendcr- 
maBen: Nach Trennung des Zn von den anderen Metallen seiner Gruppe wird es ais 
ZnS gefallt, dieses in 5—10 ccm 6 -n. H N 0 3 gel. u. in einem 50-ccm-Erlenmeyerkolben 
nach Zusatz von 1 g NH4N 0 3 unter dem Abzug erhitzt, bis Verpuffung auftritt. Dann 
wird bis zum Vcrschwinden der Stickoxyddampfe starker erhitzt. In Anwesenheit von  
Zn hinterbleibt ein in der Hitze hellgelber, beim Erkalten fast weiBer Riickstand. 
(J. chem. Educat. 1 2 . 481—83. Okt. 1935. New London, Conn., College.) E c k s t e in .

Frederick G. Germuth, Sćhndle Trennung und Bestimmung des Zinks in  Gold- 
und Bronzepigmenten. Das Zn wird aus dem gut zerkleinerten Metallgemisch mit 2-n. 
HC1 u. Erwarmen auf 40— 50° leicht herausgel. u. im Filtrat mit K4Fe(CN)6 bei iiber 
75° (Indicator: Diphenylaminsulfat) titrimetr. bestimmt. (Chemist-Analyst 2 4  Nr. 3. 
10—11. Juli 1935. Baltimore, Md.) ECKSTEIN.

P. L. Bobin, Die Anwendung des Glasfilterś zur Bestimmung des Thoriums nach 
der Emanationsmeihode. Um eine gróBere Beriihrungsflache zwischen der Luft u. der 
auf ThX zu untersuchenden F l. zu erzielen, wird die Benutzung eines feinkornigen 
Glasfilters ( S c h o t t ,  Jena) in Yerbindung m it einem Glasrohr entsprechender Lange 
fiir dio Emanationsmethode empfohlen. Dabei wachst der Ionisierungsstrom mit der 
Zunahme der durchgeblasenen Fl.-Saule bis zu einer bestimmten Grenze., Die Abgabe 
der ThEm kann bei der Durchblasung von SiiBwassern bedeutend yergroBert werden 
durch Zusatz von NaCl (14 g pro Liter) oder durch Zusatz von A . (0,7 ccm). (Trav. 
Inst. Etat Radium [russ.: Trudy gossudarstwennogo radijewogo Instituta] 2. 54— 61. 
Moskau, Geolog. Inst.) ICLEVER.

L. M. Kuhlberg, Die Kobalttropfreaktion. Die Tropfrk. beruht auf der Bldg. 
von blauem CoHg(CXS)4 u. wird wie folgt ausgefiihrt: ein Tropfen der mit Essigsaure 
angesauertenLsg. wird auf Filtrierpapier gebracht u. mit einem Tropfen (NH4)2Hg(CNS)4 
so versetzt, daB der erste Tropfen ganz iiberdeckt wird; darauf wird noch in die Mitte 
ein Tropfen gesatt. Na4P20,-Lsg. zugegeben. Das Filtrierpapier wird dann vorsichtig auf 
einem Porzellandeekel getrocknet. Bei Anwesenheit von Co wird entweder der Rand 
oder der ganze Fleek himmelblau. Die Rk. kann neben allen Kationen ausgefiihrt 
werden u. ist eine der empfindlichsten Rk. auf Co". (Ukrain, chem. J. [ukrain.: 
Ukraiński chcmitschni Shurnal] 8 . 133— 39.) v . F u N E R .
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H. Kringstad, Spektralanalytische Bestimmung des Bleigehalles ton Handelszinn. 
Elektroden von 6 mm Durchmcsser mit planer Endflache wurden im kondensierten 
Funken angcregt (Kapazitat 0,022 mF, Selbstinduktion 0,0005 Hy). Ais Gegen- 
elektrode diente ein Stabchen aus reinstcm Au (Durclimesser 3 mm). Die quantitative 
Sohatzung des Pb-Geh. erfolgte nach der Methode der Vergleichsspektren, bei der die 
Spektren der Probe mit Spektren yon Sn-Pb-Legierungen genau bckannten Geh. ver- 
glichen werden. Zum Intensitatsyergleich eignen sieh die Pb-Linien: 2873,2; 2833,0; 
2614,2 u. 2203,5. Die Werte stimmen gut mit den auf chem. Wege gefundenen ubercin. 
(Angew. Chem. 48. 565— 66. 24/8. 1935. Stayanger, Norweg. Konseryenindustrie.) Eck.

Z. Karaoglanov und M. Michov, Ober die guantitatite Trennung des Bleis ton 
anderen Kationen nach dem Chromatierfahren. Pb IaBt sieh ąuantitatiy von Cu, Ag, 
Ni, Ca, Sr, Ba, Mn, Zn, Cd, Al u. Fe (3) trennen, wenn man es aus salpetersaurer Lsg. 
in Siedehitze u. unter Umruhren langsam mit (NH4)2Cr04 ausfallt. Der Nd. wird nach 
einigen Stunden filtriert, bei 140° getrocknet u. gewogen. In den Filtraten kann Cu 
ais CuCNS, Ag ais AgCl, Ni ais Ni-Dimethylglyoxim, Ca ais CaO u. Ba ais B aS04 be
stimmt werden. Fiir Al u. Fe(3) worden besondero Arbcitsvorschriften in Aussicht 
gestellt. (Z. analyt. Chem. 103. 113— 19. 1935. Sofia, Uniy.) ECKSTEIN.

A. J. Lindsey, Die elekłrolytische Bleibeslimmung ais Pb02 und dessen Umwandlung 
in PbO durch Gliihen. Das an Pt-Drahtnetzen abgeschiedene P b 0 2 wird im elektr. 
Ofen bei 700° in 2—5 Minuten zu PbO reduziert (vgl. LlNDSEY u .S a n d , C. 1934. II. 
1169). Die erhaltenen Pb-Werte sind etwas zu niedrig. (Analyst 60. 598— 99. Sept. 
1935. London, Sir John Cass-Inst.) E c k s te iN .

T. Akiyama, Ober die Bestimmung des Mercurićhlorids durch Kaliumpermanganat 
und Oxalsaure. Etwa 0,1 g HgCl2 werden in wenig h. W. gel. u. die Lsg. mit 2 ccm
0,1-n. Eg., 20 ccm 0,1-n. Osalsaure u. 1,7 ccm 0,1-n. KMnO,-Lsg. yersetzt u. auf 
60 ccm verd. Dann erwarmt man die Lsg. 15 Min. lang auf 85° u. bestimmt das ab- 
gcschiedeno HgCl jodometr. nach H e m p e l . (J. pharmac. Soc. Japan 55. 24—25. 
1935. Kyoto, Pharmazeut. Hochschule. (Nach dtsch. Ausz. ref.]) E c k s t e in .

C. H. Kao und K. H. Chen, p-Homosalicylaldoxim ais JReagens auf Kupfer. 5 ccm 
einer Cu-Lsg. werden m it 10 ccm Eg., 100 ccm W. u. 1 g Na-Acetat auf 80° erwarmt 
u. tropfenweise unter Riihren mit 25 ccm 50%ig. alkoh. Reagenslsg. (dereń Herst. 
ausfiihrlich beschrieben ist) yersetzt. Nach 2 Stdn. wird der Nd. abgesogen, mit 
2°/ęig. Eg. u. W. gewaschen u. bei 110° getrocknet. Er enthalt 17,48% Cu. In der 
gleichen Weise kann man Ni ąuantitatiy fallen, nur muB man nach dem Rcagenszusatz 
die Lsg. mit NH3 neutralisieren. In Ggw. yon Fe wird dieses durch Zusatz von K-Tartrat 
in Lsg. gehalten. Zur Trennung des Cu vom N i wird Cu zuerst aus der sauren Lsg. 
u. im schwach ammoniakal. Filtrat N i abgeschieden. (J. Chin. chem. Soc. 3 . 22—26. 
Marz 1935. National Tsing Hua Uniy.) ECKSTEIN.

Selim Augusti, p-Aminophenolchlorhydrat ais Reagens auf die Kationen Kupfer 
und Eisen. p-C6H4OHNH„• HCl liefert mit Cu" u. mit Fe"' charakterist. yioletto Ndd., 
die zum makro- u. mikrochem. (Tiipfelrk.) Nachweis dienen konnen. Das Reagens
wird in 2%ig. alkoh. Lsg. angewandt. Empfindlichkeitsgrenzen: fur Cu" makrochem.
0,15 mg, mikrochem. 0,2 y, fiir F e‘" makrochem. 0,013 mg, mikrochem. 0,069 y- 
Bzgl. der Konst. der Ndd. nimmt Vf. an, daB es sieh um innere Komplexsalzo mit 
Koordinationsyalenzen handelt. (Mikrochemie 17 ([N. F.] 11). 118— 26. 1935. Salerno, 
Techn. Handelsinst., Chem. Lab.) R. K. Mu l l e r .

Alexandre-P. Sergueeff und A.-A. Kochouchovsky, Fdllung des Kupfers und 
Silbers unter der Einwirkung des letzteren. Zur Cu-Fallung yersetzt man eine alkoh. 
Lsg. von entwiissertem CuCl2 oder eine wss. CuSOj-Lsg., die einen NaCl-UberschuB 
enthalt, mit Ag-Pulver oder -Draht u. erwarmt. Das Cu schlagt sieh ais bronzefarbener 
Beschlag auf dem Ag nieder. Beim Verdiinnen der Lsg. triibt sie sieh infolge Abschcidung 
yon AgCl. —  Bringt man das yerkupferte Ag mit der KCl-Lsg. in einem Papier oder- Asbest- 
sackchen in eine konz. A gN 03-Lsg., so schlagt sieh sofort Ag auf der Oberflache des 
Sackchens nieder, aber in erheblich groBeren Mengen, ais zu erwarten war. Die Er
scheinung wird mit einem Ag-Ionen-Austausch zwischen Ag u. der konz. A gN 03-Lsg. 
erklart. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [3] 17. 231—32. 15/8. 1935. Winnitza, Inst. 
de MiSdecine.) ECKSTEIN.

R. Berg und w. Roebling, Bestimmung und Trennung ton Metallen mit „Thio- 
nalid“. II . (I. ygl. C. 1935. II. 2409.) 1. Best. u. Trennung des Cu. Die Fallung des 
Cu kami aus verd. schwefel- oder salpetersaurer Lsg. erfolgen, doch ist eine gróBere 
Saurckonz. ais 0,5-n. zu yermeiden. Chloride bis zu 1 g/100 ccm storen nicht. Die
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Fallung erfolgt bei 85° mit alkoh. oder Eg.-Reagenslsg. (1%)- Die Mengo des Rcagens 
soli etwa das 10-fache der zu erwartenden Cu-Menge betragen. Der Nd. wird sofort 
h. durch einen vorgewarmten Glasfiltertiegel Nr. 3 filtriert, saurefrei ausgewaschen 
u. bei 105° getrocknet. Zus. des Nd.: Cu(G'12H 10ONS)2• H 20 . Faktor 0,1237. —  Zur 
maBanalyt. Best. filtriert man den Nd. durch ein mit h. W. angefeuchtetes Papierfilter, 
schlammt den Nd. mit 60 ccm Eg. u. 4—5 ccm 5-n. H 2S 0 4 auf u. fiigt 0,1 g K J  u. 
10 ccm einer etwa n. KCNS-Lsg. hinzu. Darauf yersetzt man m it einem TJberschuB
0,02-n. J-Lsg., verd. u. titriert den J-t)berschuG mit 0,02-n. N a2S20 3-Lsg. zuriick 
Fe (3) u. andere Oxydationsmittel miissen zerstort werden, am besten mit Hydroxyl 
aminsulfat. Cl' ist durch Abrauchen mit H 2S 0 4 zu zerstoren. Zur Entfernung des 
Reagensuberschusses wird das Filtrat bei 70—80° tropfenweise mit etwa 0,5-n. J-KJ- 
Lsg. bis zur Gelbfarbung yersetzt, abgekiihlt u. das „Dithionalid“ abfiltriert. 2. Ag 
Mit der Thionalidfallung, die wie die Cu-Fallung ausgefiihrt wird, kann Ag schnell u 
genau yon Pb u. Tl getrennt werden. Man filtriert durch Papierfilter u. gltiht den Nd 
Bei der maBanalyt. Best. fallt der KCNS-Zusatz fort. 3. Hg. Fallung analog wie 
beim Cu. GrdBere Cl'-Mengen (iiber 0,1-n. Cl') storen. H g(N 03)2 muB in HgCla uber 
fiihrt werden. Bei der Red. anwesender Oxydationsmittel ist vor dem Hydroxyl 
aminzusatz Alkaliehlorid hinzuzusetzen, um das Hg in HgCl2 uberzufuhren. 4. Bi 
Der Bi-Thionalidnd. floekt erst nach 20—30 Min. langem Stehen bei W.-Badtemp 
aus. Die Saurekonz. darf 0,1-n. nicht ubersteigen. Uber 2 besondere Arbeitsyor 
schriften fiir Bi-Lsgg. mit u. ohne Cl'- oder S 0 4"-Geh. s. Original. Bei der jodometr 
Bi-Best. ist ein Zusatz von Fe-freiem NH4C1 erforderlich, das das Bi komplex bindet 
GroBe Mengen Pb sind zu entfernen. (Angew. Chem. 48. 597— 601. 14/9. 1935. Konigs- 
berg, Univ.) EcKSTEIN.

Friedrich Hecht und Richard Reissner, Uber eine Bestimmung des Wismuls 
mit Naphthochinolin. Ausfuhrliche Beschreibung der Fallungsvorschrift des Bi aus 
3% H2S04 enthaltenden Bi2(S 04)3-Lsgg. m it 2,5%ig- a-Naphthochinolin-(„Naphthin“)- 
sulfatlsg., S 0 2-Lsg. u. K J  (0,2-n.). Das entstehende wismutjodwasserstoffsauro oc-Naph- 
thin hat nach eingehenden Unterss. dio Zus. (C13H8N )-H BiJ4. Das Verf. gibt nur in 
Handen geiibter Analytiker guto Werte. (Z. analyt. Chem. 103. 88—98. 1935. Wien, 
Uniy.) E c k s te in .

N. S. Poluektoif, Uber einige Eeaktionen, die fiir  Germaniumsdure und Borsaure 
gemeinsam sind. Der von H a h n  (C. 1934. II. 476) yorgeschlagono Nachrweis yon B  
wird yom Vf. in Form eines Tiipfelnachweises fiir Ge benutzt. Ein Tropfen einer schwach 
sauren Na-Germanatlsg. wird mit einem Tropfen Phenolphthalein yermischt. Dann 
wird tropfenweise 0,01-n. NaOH bis zur Rosafiirbung zugesetzt. Bei Zugabe von 
Mannit yerschwindet nun die Farbung oder wird je nach der Mengo des Ge sehwacher, 
da die sauren Eigg. des G e02 yerstarkt werden. 2,5 y  Go in 0,05 ccm (Grenzkonz. 
1: 20 000) lassen sich noch nachweisen. F e i g l  u . K r u m h o lz  (C. 1930. I. 1181) be- 
schrieben eharakterist. Umfarbungen der intensiy gefarbten Lsgg. yon Oxyanthra- 
ehinonen in konz. H 2S 0 4 durch B20 3. Vf. zeigt, daB eine eingedampfto Probelsg., 
dio mit 2—3 Tropfen Chinalizarinlsg. in konz. H 2S 0 4 yersetzt ist, bei Ggw. yon Go 
einen Umschlag der Farbung yon Rosayiolett nach Blau erfahrt. Erfassungsgrenze: 
5 y  Ge, Grenzkonz.: 1 : 10 000. Aueh der von KOMAROWSKY u . POLUEKTOFF (C. 1934. 
n .  1810) yorgeschlagene Nachweis von B20 3 mit p-Nitrobenzolazochromotropsauro 
ist fiir Ge20 3 anwondbar, die Empfindlichkeit ist jedoch nicht sehr grofl. (Mikro- 
chemio 18 (N. F. 12). 48—49. 1935. Odessa, Ukrain.-Chem. Wissensehafti. Forsehungs- 
inst.) WOECKEL.

b )  O r g a n i s c h e  V e r b i n d u n g e n .
Robert Roger und W illiam B. MacKay, Eine einfaehe Halbmikromethode zur 

Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff in organischen Verbindungen. Ausfiihr- 
liche Beschreibung der Apparatur, die sich in der Hauptsacho an dio PłtEGLsche An- 
ordnung anlehnt. Daa Verbrennungsrohr wird mit CuO-Draht gefiillt, wenn es sich 
um KW-stoffe oder C, H  u. O-haltige Substanzen handelt, mit CuO u. PbCr04 fiir 
X- oder N u. S-haltige Stoffe u. mit Cu, PbCr04 u. einer Ag-Spirale, wenn Cl- oder 
S-haltige Substanzen yorliegen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. Trans. 46— 48. 
1935. Dundee, Uniy. of St. Andrews.) E c k s te in .

Chao-Lun Tseng, Nachweis einiger Elemente in organischen Yerbindungen. I. Gleich- 
zeiliger Nachweis von Kohlenstoff, Wasserstoff und Quecksilber. Zum Hg-Nachweis erhitzt 
Vf. die Verb. yorsiehtig in Ggw. yon Cu-Pulver, wodurch sich metali. Hg abseheidet

69*
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u. sich an den Wanden des kiilteren Rohrteiles kondensiert. Dann werden h. J-Dampfe 
durch das Rohr geleitet. Das Kondensat farbt sich gelb u. bei schwachem Erhitzen 
rot, um beim Erkalten wieder gelb zu werden. Einzelheiten bzgl. Apparatur u. Arbeits- 
gang im Original. (J. Chin. chem. Soc. 3. 27— 32. Marz 1935. Peking, Univ.) E ck.

Chao-Lun Tseng, Nachweis einiger Elemente in  organischen Verbindungen. 
II. Ein bewdhrler NatriumaufsMup zum Nachweis von Schwefel, Stickstoff, Jod, Brom 
und Chlor. Die wesentlichen Merkmale des Verf. sind: 1. Vf. vermengfc die Probe 
vor der Schmelze mit Lactose. 2. Verwendung eines leicht zu reinigcnden, mit Glas- 
perlen gefullten Glasrohres. 3. Verwendung von sehr Yerdunnten Rcagentien. 4. Ein- 
fuhrung Yon Bestatigungsrkk. 5. J' wird mit NaNO, in saurer Lsg. zu J, Br' mit HNO, 
u. K2S20 8 zti Br oxydiert; J  wird mit Starko u. Br mit Fluoreszenzpapier nachgewiesen. 
(J. Chin. chem. Soc. 3. 33—38. Marz 1935. Peking, Univ.) E c k s t e in .

Chao-Lun Tseng, Mei Hu und Ming-Chien Chiang, Die Beslimmung organisch 
gebundener Halogene. I. Die Verbrennung in der Parr-Bombe. Ausfiihrliche Besohreibung 
des Arbcitsyorganges; die Methode ist fiir alle Arten organ. Halogenverbb. geeignet. 
Bzgl. Einzelheiten muB auf das Original Yerwiesen werden. (J. Chin. ehem. Soc.
3. 39—51. Marz 1935. Peking, UniY.) E c k s t e in .

M. JureSek, Mikroanalytische Chlor- und Brombestimmung in organischen Sub- 
stanzen. 5— 10 mg der Substanz werden im Perlrohr m it O, verbrannt. Die Perlen sind 
mit 2 cem einer konz. Na2C03-Lsg. u. 3 Tropfen konz. Na2S 0 3-Lsg. bofeuchtet. Nach der 
Verbrennung wascht man das Rohr aus u. erhitzt die Lsg. 5 Min. auf dem W.-Bad mit
2— i  Tropfen Perhydrol. D ieCl-Best. erfolgt in der erkalteten, salpetersauren Lsg. mit
0,01-n. H g(N03)2-Lsg. nach VOTO&EK. Zur Br-Best. wird das iiberschiissige H20 2 durch 
Erhitzen mit Hydrazinsulfat zerstort u. darauf dio Titration mit H g(N 03)2 u. 2 Tropfen 
Nitroprussiatlsg. ais Indicator ausgefiihrt. Die fiir Cl erhaltenen Werte Bind recht genau, 
die Br-Werte zum Teil etwas unsicher. (Coli. Trav. chim. TcheeosloYaąuie 7. 316—18. 
1935.) E ckstein'.

C. M. Jephcott, Methanolbestimmung in  Luft. D ie methanolhaltige Luft wird 
durch W. geleitet. 10 ccm der Lsg. werden in einem 25 ccm fassenden graduierten 
VergleichsgefaB mit 1 ccm verd. A., 5 ccm 2%ig. KMn04-Lsg. u. 1 ccm verd. H3P04 
Yersctzt. Nach 1 Stde. zerstort man das KMn04 durch Zusatz von 1 ccm 5%ig. Oxal- 
saurelsg., gibt zu der farblosen Lsg. 2 ccm Yerd. H 2S 0 4 u. 5 ccm ScHIFFsches Reagcns. 
Nach 3 Stdn. -wird gegen in gleicher Weise hergestellte CH3OH-Lsgg. colorimetriert. 
(Analyst 60. 588—92. Sept. 1935. Toronto, Canada, Ontario Departm. of 
Health.) E c k s t e in .

A. P. W. Miinch und R. Th. Heukers, Die Naphthalinbestimmung mittels Pikrin-
saure. Bemerkungon zu P ie t e r s  u . P e n n e r  (ygl. C. 1936. I . 121). (Chem. Weekbl. 
32 . 627—28. 2/11. 1935. Arnhem.) Gr o sz fe l d .

B. P. Fedorow und A. A. Spryskow, Methode der quantitativen Untersuchung des
technischen a.-Nitronaphthalins. (Z. analyt. Chem. 103. 28—38. 1935. Iwanowo, Chem.- 
Technolog. Inst. —  C. 1935. II. 89.) E c k s t e in .

H. H. Schrenk, S. J. Pearce und W. P. Yant, Eine mikrocolorimetrische Methode 
zur Benzolbestimmung. Das Bzl., das fl. oder dampffórmig vorliegen kann, wird mit 
einem Gemisch aus gleichen Vol.-Teilen rauchender H N 0 3 u. konz. H 2S 0 4 zu m-Dinitro- 
bcnzol titriert; die Sauren werden durch Titration mit 40%ig. NaOH neutralisiert 
(Lackmus!), mit 1— 2 Tropfen im UberschuB versetzt u. die Lsg. mit 10 ccm Butanon 
(Methylathylketon, Kp. 81,9°) etwa 10 Min. lang geschiittelt. Die Temp. soli 25° nieht 
unterschreiten. Die entstehende purpurrotliche Farbung wird in NESZLER-Rohren 
mit den Fiirbungen von Lsgg. bekannten m-Dinitrobenzolgeh. yergliehen. Bis 1 y  Bzl. 
ist mit Sicherheit zu erkennen. Die Genauigkeit betragt ± 5 %  bei einem Bzl.-Geh. 
von 0,01—0,06 mg. Toluol, Athyl- u. Chlorbenzol stóren, doch wurde festgestellt, daB 
15 Teile Toluol aquivalent sind 1 Teil Bzl., woraus sich der Bzl.-Geh. bei bekanntem 
Toluolgeh. berechnen laBt. Das Butanon laBt sich aus der alkal. Lsg. durch Aussohiitteln 
mit CaCl2 u. Dest. iiber Weinsaure zuriickgewinnen. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. 
Rep. Invest. 3287. 11 Seiten. Okt. 1935. Pittsburgh, Bureau of Mines.) ECKSTEIN-

W illiam O. Emery und Henry C. Fuller, Nachweis und Bestimmung von o-Phenyl- 
phenol. Das fiir bakteriolog. Unterss. neuerdings wichtige o-Phenylphenol gibt — analog 
dem Phenol u. der Salicylsaure —  mit J-KJ-Lsg. in Ggw. von h. Alkalicarbonatlsg. 
einen purpurroten Nd. von der Zus. G^H^OJ, welcher sich fiir die ą u a n tita t iY e  Best.. 
des o-Phenylphenola gut vcrwenden laBt. 0,2 g des letzteren in wenig W. mit einigen 
Tropfen 10%ig. NaOH losen, 200 ccm W., 2 g Na2C03 u. 0,2 g NaHC03 zugeben,
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einige Min. auf Dampfbad erhitzen, 0,2-n. J-KJ-Lsg. in Portionen von ca. 10 ccm 
zufiigcn, bis nach 15— 20-minutigem Erhitzen eine gelbe Farbung bestehen bleibt, 
welche mit S 0 2-Lsg. fortgenommen wird; vom Bad entfernen, Nd. absetzen lasscn, 
dureh GOOCH-Tiegel filtrieren, mit wenigstens 200 ccm h. W. waschen, dabei Nd. 
immer feueht halten, erst zum SchluB scharf absaugen u. bei 100° trocknen. —  o-Kresol 
liefert in gleicher Weise ein Prod. von der Zus. C-TLjOJ. Fiir diese Verbb. werden 
Konst.-Formeln yorgeschlagen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 248. 1935. 
Washington [D. C.].) LlNDENBAUM.

G. N. Thomis, Uber die acidimetrische Bestimmung des Natriummonomethyl- u. 
■dimethylarscnałs. Die Best. des Na-Kahodylats erfolgt am besten in einer Lsg., die 
66% A. enthalt u. in Ggw. von Bromphenolblau ais Indicator. Die Titration erfolgt 
mit 0,5-n. HCl unter Verwendung einer Mikrobiirette. Neutrale Elektrolyte storen 
nicht. Die Best. des Arrhenals wird mit 0,5-n. HCl u. Bromkresolpurpur ausgefuhrt. 
(Praktika 10. 130— 34. 1935. Athen. [Orig.: franz.]) E c k s t e in .

c) B e sta n d te ile  v o n  PJflanzen u n d  T ieren .
C. O. Harvey, Die Jodbestimmung in biologischen Substanzen. Sehr ausfuhrliche 

Beschreibung der verschiedenen Arbeitsmethoden, wie sie fiir die yerschiedenen Sub
stanzen, wie Milch, Blut, Ole u. Fette, yegetabil. Stoffe, Trinkwasser mit u. ohne 
Nitratgeh., Fischteile, Salinenprodd. u. a. in Frage kommen. Bzgl. Einzelheiten muB 
auf das Original yerwiesen werden. (Med. Res. Council Spec. Rep. Ser. No. 201. 5— 43. 
1935. London, Goyernment Laboratory.) E c k s t e in .

— , Die Bestimmung von Jod in  biologischen Substanzen. Kurzo Besprechung des 
vom Me d .  R e s .  C o u n e i l  ausgearbeitetcn u. ais S p e o i a l  R e p o r t  S e r i e s  
No. 201 veroffentliehten Standardyerf. (Pharmaceuticals and Cosmetics 1935. 99 bis 
100. Sept.; Bcil. zu Ind. Chemist chem. Manufacturer.) DEGNER.

Ruth Allcroft und Henry Hamilton Green, Titrimetrische Schnellbestimmung 
des Arsens in  biologischen Substanzen. Das Materiał wird mit einem Gemisch von 60%ig. 
HCIO., u. konz. H N 0 3 aufgesehlossen. Dio „Verbrennung“ dauert fiir B lut 10 Ślin. 
fur Muskelsubstanz 30 Min. u. fiir trockene Faeces 1 Stde. Die Lsg. wird verd. u. nach- 
einander moglichst rasch mit 10 Tropfen SnCL, 2 Tropfen CuS04, 15 ccm konz. H 2S 0 4 
u. 25 g granuliertem Zn yersetzt. Unmittelbar darauf yerbindet man mit den Ab- 
sorptionsrohren. Dio erste enthalt l% ig. Pb-Acetatlsg., die nachsten drei 0,02- u. 0,01-n. 
AgN03-Lsg. Dio tlberleitung des AsH3 ist in 20 Min. beendet. Es ist fiir moglichst 
intensivo H 2-Entw. Sorgo zu tragen. Zu den yereinigten A gN 03-Lsgg. gibt man nun 
etwa 0,1 g NaHC03 u. 2 g  K J, sowio Starkelsg. Dio Titration wird mit V49s*n< J-Lsg. 
(1 ccm =  0,1 mg As20 3) aus einer Mikrobiirette ausgofiihrt. Weitere Einzelheiten im 
Original. l y  As20 3 u. unter besonders giinstigen Umstanden 0,1 y As20 3 sind mit 
Sicherheit zu bestimmen. Die Analysendauer fiir 6 Bestst. (gleichzeitig) betragt 2 Stdn. 
(Biochemical J. 29. 824—33. 1935. Weybridge, Ministry of Agrieulture.) ECKSTEIN.

Andrś Kling, Emile Gelin und Jnles Demesse, Ersatz der Oesamtkohlenstoff- 
bestimmung nach den Trockenextraktverfahren in rerschiedenen natiirlichen vegetabilischen 
Produkten. Vff. empfehlen statt der umstandlichen Herst. yon Trockenauszugen yon 
Fruchten (z. B. Tomaten) den AufschluB der Substanz mit Cr-H2S 0 4. Aus dem Vol. 
der entstandenen CO, kann der Gesamt-C u., da in den einzelnen Fruchtarten der 
Anteil der Glucoside, organ. Sauren usw. immer ungefahr konstant ist, auch dereń 
Gehalt direkt ermittelt werden. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 201. 298—300. 
22/7. 1935.) E c k s t e in .

Friedrich L. Hahn, Bestimmung sehr kleiner Mengen Athylbromid in  biologischen 
Substanzen. (Vgl. C. 1935. II. 2705.) Die Substanz (Blut oder Gehirn) wird einer 
W.-Dampf-Dest. unter Durchleiten yon Luft unterworfen u. die Dampfe in einem Quarz- 
rohr auf Rotglut erhitzt, wobei sich das Bromathyl yollkommen zersetzt. Der W.- 
Dampf wird kondonsiert; er enthalt alles Br ais HBr. Nach Zusatz eines geringen 
Uberschusses yon NaOH wird mit yerd. Eg. noutralisiert (Methylrot!). Auf Zusatz von  
Chloramin wird Br in Freiheit gesetzt, das sich an Fluorescein bindet. Das entstandene 
Eosin wird colorimetr. mit Standardlsgg. (0,2, 5, 10 usw-. y  Br) yerglichen. Erfassungs- 
grenze 0,2 y-Br. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 201. 296—98. 22/7. 1935.) ECKST.

Felice A. Rotondaro, Die Bestimmung von Alkaloidsalzen dureh direkte Titration 
ihrer Sdureradikale. Besprechung einiger bisheriger, auf dem genannten Prinzip be- 
ruhender Verff. Das folgende wurde ausgearbeitet: Zu 40—50 ccm neutralem Benzyl- 
alkohol 0,1—0,15 g Salz, einige Tropfen Phenolphthalcinlsg. u. ca. 90% der erforder-
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lichen Menge C03"-freie 0,02-n. KOH-Lsg. geben, yerschlossen sehiitteln, nach Ver- 
schwinden der rosa Farbę unter Sehiitteln zu Ende titrieren. Genauigkeit ca. ±0,20% - 
(Amer. J . Pharmac. 107. 237— 41. 1935. Pittaburgh, Pa., Zemmer Lab.) D e g n e r .

Alvin M. Marks, V. St. A., Krystallisieren. Zum Oberziehen eines Tragers, 
z. B. Glas, mit einer einheitlichen krystallin. Schicht wird eine Lsg. des krystallin. Stoffes 
auf die Oberflaehe des Triigors aufgetragen, indem man den krystallin. Stoff aus der 
Lsg. auskrystallisieren u. sich auf der Oberflaehe des Tragers niederschlagen laCt, u. 
dabei fiir ein Ausrichtcn der Molekule sorgt. Das Verf. soli insbesonderc zur Herst. 
eines Polarisierkorpera aus Jodehininsulfat, der die Planpolarisation hindurch- 
geschickten Liehtes ermogliclien soli, dienen. (F. P. 784 487 vom 9/1. 1935, ausg. 22/7. 
1935.) E. W o l f f .

I. M. Bessonow, U. S. S. R., Quantitalive Bestimmung von Zink in Eisenerzen. 
Eine abgewogene Erzmenge wird zunilchst mit HC1 (D. 1,19) u. dann mit H N 0 3 (D. 1,40) 
behandelt, die erhaltene Lsg. mit Citronensaure versetzt, mit N H 3 bis zum schwachen 
NH3-Geruch neutralisiert u. em eut mit Citronensaure angesauert. Hierauf wird die 
Lsg. auf 70—80° erwarmt, mit W. verd. u. H 2S eingeleitet. Der ausgesehiedene Nd. 
wird in H 2S 0 4 gel. unter Zusatz von Phenolphthalein mit Alkali neutralisiert, mit 
H 20 2 oxydiert u. das ausgesehiedene Eisenhydrat abfiltriert. Aus dem Filtrat wird 
das Zn in ublicher Weise elektrolyt. unter Anwendung einer Platinnetzkathode bei
3,8— 4 V u. 1,5—3 Amp. abgeschieden. (Russ. P. 42 981 vom 26/8. 1934, ausg. 31/5. 
1935.) ____  ______  R ic h te r .

Horace G. Dcming and Saul B. Arenson, Excreises in generał chemistrv and qualitative 
analysis; 4 th ed. New York: Wiley. 1035. (326 S.) 8°. 1.80.

3. S. Haldane and J. Ivon Graham, Methods of air analysis; 4 th ed., rev. and enl. Phila- 
delphia: Lippincott. 1935. (176 S.) 12°. 3.50.

Eduard Haschek und Max Haitinger, Farbmessungen. Theoret. Grundlagen u. Anwendgn. 
Wien u. Leipzig: Haim & Co. 1936. (VI, 86 S.) gr. 8°. =  Monographien aus d. Gesamt- 
gebiete d. Mikrochemie. M. 5.—.

C. Ainsworth Mitchell, Documents and their scientifie examination. Re-issue. London: 
Griffin 1935. 8°. 10 s. 6 d.

Siegfried Walter Souei, Gang der qualitativen Analyse anorganiseher Stoffe in schematischer 
Darstellung. Berlin: R. Sehoetz 1936. (16 S.) 8°. M. 1.80.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Charles H. Herter, Fortschritle in der Eiskiihlung. Vf. wendet sich gegen die 
ausselilieBliche Fabrikation von Eis in Barren von 11 Zoll Dicke. In gebrochenen 
Stucken konnte Eis vorteilhafter hergestellt werden. (Refrigerating Engng. 29- 27. 52. 
1935. New York.) R. K. M u lle r .

B. H. JenningS, Neue Forschungen iiber Absorptionskiihlung. A uf Grund von 
Unterss. uber Absorptionskalteinaschinen mit N H 3 +  W. ergeben sich niedrige Be- 
triebskosten bei billigem Brennstoff. Eine wesentliche Vereinfachung des Kuhlsj^stems 
wird durch automat. Einrichtungen erzielt. Bei der Luftkonditionierung kann der 
Heizkessel fur den Winterbetrieb im Sommer ais Heizrorr. fiir die Absorptionsmaschine 
benutzt werden. Fur das Arbeiten bei niedrigen Tempp. ist die Absorptionskiihlung 
gegeniiber der kombinierten Kompressionskiihlung vorteilhaft. (Refrigerating Engng.
30. 87—93. Aug. 1935. Bethlehem, Pa., Lehigh-Univ.) R. K. M u l le r .

F. H. Rhodes und K. R. Younger, Die Geschwindigkeit der Warmeiibertragung
zwischen kondensierenden organischen Dampfen und einem Metallrohr. Vff. imtersuchen 
den Warmeiibergang zwischen einem Metallrohr u. kondensierenden Dampfen von 
Bzl., Toluol, Pentan, Hexan, Oetan, Aceton, A. (95°/0ig. u. absol.), A., n-Propyl-, 
n-Butyl- u. sek. Amylalkohol. Dio erhaltenen Werte stimmen im allgemeinen befrie- 
digend mit den aus der NuSSELTschen Gleichung berechneten iiberein. (Ind. Engng. 
Chem. 27. 957— 61. Aug. 1935. Ithaca, N . Y., Cornell-Univ.) R. K . MULLER-

S. Kamei, S. Mizuno und S. Shiomi, Untersuchung iiber die Trocknung fester 
Stoffe. VIII. D ie Beziehung zwischen der Trochiungsgesćhmiidigkeit und den in  Kaolin 
enłhaltenen Fliissigkeitsarten. (VTI. ygl. C. 1935. II. 2987.) Es -wird der Verlauf der 
Trocknung von Ton untersucht, der mit folgenden Fil. getrankt ist: A ., Methylalkohol,
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Bzn., XyIol, Amylacetat, Anilin, Terpcntinól, Nitrobenzol, Amylalkohol, Bzl., Toluol, 
Aceton, Athylacetat, CC1.J. Die 5 letztgenannten FU. verdampfen sehr lebhaft ohne 
konstantę Periode. Im iibrigen wird bei allen FU. das Auftreten einer Periode kon- 
stantcr u. einer Periode yerlangsamter Trocknungsgeschwindigkeit festgesteUt, wie 
dies bei W. schon gezeigt wurde. —  Der Oberflachenyerdampfungskoeff. der ver- 
schiedenen FU. ist proportional ii/ 1’23 (M — Mol.-Gew.). Es ergibt sich z. B. fiir die 
konstanto Periode bei 30°, 40% Feuchtigkeit u. 1,01 m/Sek. Luftgeschwindigkeit 
dwl&  =  0,000155-A M 1-™ (zip). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 37. 756B—64B. 
Kyoto, Univ., Chemieing.-Abt. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) R . K . M u l le r .

Board of Trustees of the University of Illinois, iibert. yon : Henry F. Johnstone 
Urbana, 111., V. St. A., Entfernung von Schwefeldioxyd aus Gasen. Die Gase werden 
in Ggw. des zur Oxydation des S 0 2 in S 0 3 nótigen 0 2 mit Fe(3)-Ionen u. einen die 
Osydation fordemden Katalysator enthaltenden Lsgg. gcwasclien, die entstandene 
H2S 0 4 abgetrennt u. konz. (Can. PP. 339 021 u. 339 022 vom 6/4. 1932, ausg. 30/1.
1934.) B r a u n in g e r .

K. N. Schabalin und E. M. Michelsohn, U. S. S. R ., Entfernung von Schwefel- 
wassersloff aus Gasen. Die Gase werden in ublicher Weise mit einer Lsg. von Alkali- 
arsenaten gewaschen; aus dem Waschwasser wird der S durch Durchleiten yon Luft 
bei 40—50“ unter Zusatz von Permutit, Olsaure u. Tannenol ais Flotationsmitteł ab
getrennt. (Russ. P. 43 479 vom 9/6. 1932, ausg. 30/6. 1935.) R ic h t e r .

Harry W. Cole, New York, N. Y ., iibert. yon: Charles H. Vosburgh, Forest 
Hills, N. Y ., V. St. A., Gewinnung von Kohlensaure aus Gasen. C 02-haltige Gase, z. B. 
aus Kolile-, Koks- oder Olverbrennungsprozessen oder aus der Fermentation stammend, 
werden nach Reinigen iiber Koks u. mit Na2C 03-Lsg. (Entfernung yon S-Verbb.) zu- 
nachst durch 2 gleich groBe, dann durch einen klcineren Adsorber, die mit akt. Kohle 
gefuUt sind, geleitet. Nach der Adsorption des C 02 wird zunachst der 1. Adsorber 
mittels uberhitztem Dampf, der durch eine in dem Turm senkrecht angeordnete 
Schlange geleitet wird, zwecks Austreibung des C 02 erhitzt. Das Gas strómt nach dem
2. u. 3. Adsorber, wird dort aufgenommen unter Austreibon etwa yorhandener anderer 
Gasreste. Bei dem 2. u. 3. Adsorber wird diese Arbeitsweiso wiederholt, so daB schlieB- 
lich hochprozentiges C 0 .2 entweicht, das in oinon Gasbehalter geleitet wird. Die Ad- 
sorptionskraft der akt. Kohle in 2 u. 3 wird bei Anreicherung an C 02 fiir dieses erhóht, 
so daB das in den ursprungliehon an CO, armen Gasen sich einstellendc Gleichgewicht 
zwischen adsorbierter u. nicht adsorbierter CO, betrachtlich zugunsten einer An
reicherung von CO, in der akt. Kohle uberschritten wird. (A. P. 2 017 779 vom 18/4. 
1931, ausg. 15/10. 1935.) H o lz a m e r .

Forrest E. Gilmore, Tulsa, Okla., V. St. A., Heine Kohlensaure in gasfórmiger 
und fester Form. Die Verbrennung von Kohle, Koks, Brennól oder Naturgas wird in 
einem aus C02 u. reinem 0 2 bestehenden Gemisch yorgenommen, so daB W.-Dampf 
enthaltendes C02 entsteht, aus dem der W.-Dampf leicht abgeschieden werden kann. 
Das etwas 0 2 enthaltende, getrocknete Gas wird dann in bekannter Weise yerflussigt 
u. das fl. C 02 durch Entspannung in eine Kammer in Schnee venvandelt, der zu Eis- 
blocken gepreBt wird. Die Vorr. ist ausfiihrlich beschrieben. (A. P. 2016 815 vom 
21/11. 1931, ausg. 8/10. 1935.) H o lz a m e r .

Richard Leiser, Wien, Transport eines rerflussigten Gases. Der Transport des 
Gases in einer Warmeschutzhulle wird derart durchgefuhrt, daC dem Gas vor dem 
Transport so viel von einem Gas mit erheblich niedrigerem Kp. in fl. Zustand zugesetzt 
wird, daB das entstandene Gemisch einen erheblich tieferen Kp. hat ais das Nutzgas. 
(D. R. P. 615 449 KI. 17g vom 23/5. 1930, ausg. 4/7. 1935. Oe. Prior. 23/5.
1929.) E . W o l f f .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hollriegelskreuth b. Munchen, 
Gewinnung sauerstoffreichcr Gemische aus Luft. Die zu behandelnde Luft wird unter ge- 
ringem Dberdruck u. nachfolgender Rektifikation in einer zweiten Stufe unter Ver- 
dampfung der gewonnenen 0 2-reichen Fl. im Gleichstrom zu den entstehenden Dampfen 
gefiihrt. Das Verf. ist dad. gek., daB der fiir die zweite Zerlegungsstufe ais Waschfl. 
erforderliche N2 in Warmoaustausch mit der in der ersten Zerlegungsstufe kondensierten 
Fl. yerflussigt wird u. in die zweite Zerlegungsstufe so viel Luft unter geringem Uber- 
druck eingeblasen wird, daB dio ais Endprod. in der zweiten Zerlegungsstufe gewonnene 
Menge 0 2-reichen Gemisches otwa gleich der Menge des in der ersten Stufe konden
sierten 0 2-N2-Gemisehes ist. Der untere Teil der oberen Saule kann ais geheizte Saule
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ausgebildet u. durch dio Kondensation des Waseh-N2 beheizt werden. (D. R. P. 
617  8 4 1  KI. 17g vom 18/5. 1934, ausg. 29/8. 1935. Zus. zu D. R. P. 5 8 9 9 IG; C. 1934.
I. 2803.) E. W o lf f .

Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i  w  Chorzowie,
Moscice, Polen, Granidieren von kryslallisatumsfahigen Salzen durch Zerstauben der 
konz. Lsg. bzw. der Schmelze. Dio nahe bis zur Krystallisationstemp. abgekiihlte M. 
wird in einem Krystallisationsstaub enthaltenden Medium verspruht, so daB eine 
oberflachliche Impfung der fein verteilten Tropfen stattfindet. Zur Einleitung des 
Krystallisationsprozesses kann der M. vor dem Verspriihen der gleiche Stoff in fein 
Ycrtoilter Form zugesetzt werden. (Dan. P. 50 680 vom 26/2. 1934, ausg. 23/9. 1935. 
Poln. Prior. 21/4. 1933.) DREWS.

Ozark Chemical Co., Tulsa, Okla., ubert. von: Sidney H. Davis, Carl O. Ander
son, Baxter Springs, Kans., und Rudolph J. Stengl, Monahans, Tex., V. St. A., 
Herslellung von krystallisierlen Salzen aus Losungen. Man krystallisiert dio Salzlsgg. 
durch Abkiihlung in der Bewcgung bei gleichzeitigem Gogenstrom u. indirekter Be- 
ruhrung mit einem Kiihlmittel z. B. Na2S 0 4-Lsg. Die Bewegung soli bis zur Erreichung 
groCcr Krystalle aufreoht erhalten werden. Zusatzliche mechan. Umriihrung kann 
angewendet werden. Zeichnung hierzu. (A. P. 2 007 956 vom 9/9. 1932, ausg. 16/7. 
1935.) ___________________  N it z e .

[russ.] AIexei Andrejewitsch Gribow und N. M. Kassatkin, Die Grundprozesse bei der Her- 
stellnng von Halbprodukten. 2. verb. u. erg. Aufl. Moskau: Onti 1935. (III, 503 S.) 
Rbl. 4.40.

Edward R. Maurer and Horton O. Withey, Strength of materials. 2 nd ed. London: Chap
man & H. 1935. (382 S.) 8°. 17 s. 6 d.

V. 6. Walsh and others, Technical aspects of emulsions: 2 nd ed. New York. Chemical 
Pub. Co. 1935. (150 S.) 4.00.

331. Elektrotechnik.
W. Y. Chang und Y. M. HSieh, Elektrische Isolierung aus gebranntem Speckslein. 

Dio Eignung von 21 chines. Specksteinproben fiir elektr. Isolierungen wird naeh einer 
Galvanomcter- u. einer Elektrometermethode gepriift, wobei 4 Proben mit einem Vol.- 
Widerstand von der GróBcnordnung 1017 Ohm/ecm gefunden werden. Diese Proben 
zeigen beim Brennen bei 850° einen linearen Schwund von ca. l °/0 u. einen Gowichts- 
verlust von ca. 5%. Verschiedene Verwendungsmoglichkeiten fur gebrannten Speck- 
stein werden crortert. (J. Chin. chem. Soc. 3. 183— 95. 1935. Peiping, Yencheng 
Univ.) R. K. M u lle r .

M. Ju. Deisenrot-Myssowskaja, Hochohmige Graphilwiderstdnde auf einer Oelatine- 
sckicht. Das Verf. besteht darin, dafi auf einer photograph. Platte von zwei in der 
Diagonale gegenuberliegenden Ecken in Zickzacklinie Bleistiftstriche bestimmter 
Dicke bis zur Erreichung des gewimschten Widerstandes aufgetragen werden. Die 
Platte wird darauf mit einer Zaponlackschieht bedeckt. (Trav. Inst. E tat Radium 
[russ.: Trudy gossudarstwennogo radijewogo Instituta] 2 . 47—53.) K l e v e r .

B. J. Ssemeikin und A. T. Tschekirda, Gasgefiillte Tageslichłlampen. Spektro- 
photometr. Unters. im Siehtbaren u. im UV von zwei Tagesliehtgluhlampen. Be- 
sprechung der Mangel. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 4. 
666—68. 1934. Charków, Ukrain. Inst. f. Metrologie.) K le y e r .

M. W olff, Neue Wege in der Herslellung vcm Gliihlampen hoher Leistung. Vf. be- 
schreibt ein neues Bauverf. fiir Gliihlampen hoher Leistung, welches durch folgende 
Vorzuge gekennzeichnet ist: Yereinfachte Stromdurchfiihrung, verstarkter Innenaufbau, 
kleinere Abmessungen, Vermeidung von Einstellschwierigkeitcn (Projektionslampen). — 
Der iibliche Aufbau mit Quetschung u. Tellerrohr wird v 6llig verlassen. Die Strom- 
zufuhrung erfolgt iiber Ni-Trager, welche unmittelbar mit ais Sockelstift dienenden 
Cu-Hohlzylindern verbunden sind, u. gleichzeitig das Leuchtsystem tragen. Die 
Y a k u u m d ic h te  Verb. Metall-Glas erfolgt an den angeseharften u .  dadurch nachgiebigen 
Randem der Cu-Zylinder. Da dio Stromzufuhrung zum System durch die Ni-Trager 
erfolgt, sind die Einschmelzstellen iiberhaupt nicht strombelastet. Die Hóhe des 
Leuchtsystems ist nur durch die sehr engen Bautoleranzen des Metallaufbaues bedingt 
im Gegensatz zur bisher iiblichen Anordnung: Quetschung-Sockelung. (Elektrotcchn. 
Z. 56. 1273—75. 21/11. 1935. Berlin.) E tzr o d t .
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Rudolf Arnold Erren, London, ElektroUjtischer Zersetzer, insbesondere fiir die 
Horst, yon Wasserstoff u. Sauersloff. Samtliche Teile sind in einem mit FI. gefiillten 
Bchiilter untergebracht, um einen Druckausgleich zu erzielen. Das Raumyerhiiltnis 
zwischen den Druckausgleichskammern fiir H 2 u. 0 2 betragt 224: 97 statt 2: 1. Vorr. 
(E.P. 432698 vom 21/ 2. 1935, ausg. 29/8. 1935.) ‘ N it z e .

P. I. SokolowundL. M. Woltschkowa, U. S. S. R., Vermindcrung der Spannung 
in Elektrolytzellen, insbesondere bei der W.-EIektrolyse. Dem Elektrolyt wird zwecks 
Yerminderung des Widerstandes gepulyerter Graphit oder Kieselgur in einer Mengo 
von 0,1—0,2% zugegeben. (Russ. P. 43 413 vom 4/10. 1934, ausg. 30/6. 1935.) R ic h t.

Harrison J. L. Frank, Detroit, Mich., V. St. A., Ehktrischer StromabneJmier fiir 
starkę Druckbelastung u. rasche Hin- u. Herbewegungen. Um die bisher bei Strom- 
abnehmern auftretende Krystallisation u. Abniitzung zu yerhindern, werden diese aus 
einem so porosen Cu hergestellt, daB sie mit 01 getriinkt werden konnen. Dieses 01, 
das leitend sein muB, bedeckt die Oberfliiche des Stromabnehmers, schmiert u. schiitzt 
sie gleichzeitig. (A. P. 2 014 929 vom 4/4. 1935, ausg. 17/9. 1935.)H. W e s t p h a l .

Westinghouse Electric and Mfg. Co , V. St. A., Elektrischer Sclialter m it Licht- 
bogenloschung. Die Lóschkammer ist mit B(OH):! bedeckt, das sieh bei dem cntst-ehen- 
den Lichtbogen zers u. H 20-D am pf freigibt. Dieser loscht den Lichtbogen. (F. P. 
787177 vom 13/3. 1935, ausg. 18/9. 1935. A. Prior. 16/3. 1934.) H. W e s t p h a l .

Stackpole Carbon Co , iibert. von: Vemon H. Sanders, St. Marys, Pa., V. St. A., 
Elektrischer Schalterkontakt. Er besteht aus einem Grundkorper aus Metali, z. B. Cu, 
dessen Kontaktflachen mit einer Mischung yon C, insbesondere Graphit, mit Ag, N i 
oder W. bedeckt sind. Das Aufbringen der Kontaktflachen erfolgt durch Pressen u. 
Hitzebehandlung. Der Kontakt ist bestandig gegen die Einw. des Lichtbogens. (A. P.
1986 224 vom 1/3. 1930, ausg. 1/ 1. 1935.) H. W e s t p h a l .

Kabelgyar Rśszyćnytarsasag, Budapcst, iibert. yon: Kabelfabrik Aktien- 
gesellschaft, PreCburg, Herstellung eines Isólierstoffs. Man stellt eine Mischung her, 
die auBer nicht geharteten Rk.-Prodd. aus Olefinhalogeniden (insbesondere Athylen- 
dichlorid) u. Polysulfiden, wie Natriumpolysulfiden, OH- oder N H 2-Gruppen neben 
Radikalen enthaltendo Verbb. aus der Reihe der aromat. Aminę, Naphthylamine, 
Naphthole u. Phenole enthalt, die die bei der Hartung auftretenden Zers.-Gasc binden 
konnen u. Kondensationsprodd. von niedrigem Dampfdruck ergeben, u. hartet sie 
z. B. mittels einer bei nicht vulkanisiertem Kautschuk tiblichen Behandlung. Ins
besondere geeignet sind Orthotoluidin, /3-Naphthylamin u. /S-Naphthol. Ais Isolier- 
mittel fiir Elektrizitat wird die M. auf Elektrizitatsleitern in Yerb. mit iiblichen Ge- 
spinst- u./oder Kautschukschichten u. mindestens in einer auBersten Schicht angewendet. 
Eine gceignete Mischung besteht z. B. aus 500 g Kondensationsprodd., 50 g Rohkaut- 
schuk, 4,5 g Diphenylguanidin, 5 ccm Orthotoluidin, 50 g ZnO, 100 g Talk, 5 g Stearin- 
saure, 5 g  „N cozoneD,“ 50 g GasruB, 5 g  S. (Ung. P. 112827 yom 9/12. 1933, ausg. 
2/9. 1935. Tschechosl. Prior. 9/12. 1932.) M aas.

General Electric Co., New York, V. St. A., iibert. yon: Robert H. Muller, 
Berlin, Deutschland, Isolierung eleklrischer Leiter. Die Cu-Leiter werden der Einw. 
yon freiem Halogen ausgesetzt, indem sie in einem Halogensalze enthaltenden Bade 
elektrolyt. behandelt oder durch eine k. oder h. Halogenatmosphare hindurchgefuhrt 
werden. Um die Isoliereigg. der entstandenen Halide weiter zu yerbessern, konnen 
diese mit Fiillstoffen, wie Quarzmehl, Glimmerpulyer usw., bei hóherer Temp. zu- 
sammengeschmolzen werden. (A. P. 2 016155 yom 6/1. 1933, ausg. 1/10. 1935.
D. Prior. 12/1. 1932.) H. WESTPHAL.

Pirelli-General Cable Works Ltd. und John Ralph Harding, London, England, 
BeweJirtes elektrisches Kabel, das besonders ais AuBenleiter fiir Kraftubertragungskabel 
dient. Um die induktive Beeinflussung des Kabels zu yerhindern, besitzt dieses eine 
Bewehrung mit niedrigem elektr. Widerstand. Sie besteht insbesondere aus Cu, Cu-Cd- 
Legierungen, mit Cu fiberzogenen Stahldrahten oder Drahten aus Al oder Al-Legierungen. 
(E. P. 435 140 yom 28/3. 1934, ausg. 10/10. 1935.) H. W e s t p h a l .

Hans von Kantzow, Hallstahammar, Schweden, Elektrischer Heizwiderstand. 
Er besteht aus einer Legierung mit 2— 30 (%), yorzugsweise 8—30 Cr, 2— 6 Al, 2— 20 Si,
0,1—30, yorzugsweise 0,5— 10 Co u. Rest Fe. Der Legierung konnen noch 0,5— 12 Mn 
u. 1— 8 Va u./oder Zr zugefiigt werden. Endlich kann die Legierung bis zu 0,5 C ent- 
halten, wahrend der Geh. an P  wegen der hierdurch bedingten Rotbruchigkeit ver- 
schwindend gering sein muB. Die Gehh. an Cr, Mn, Al, Si, Co, Va u. Zr richten sieh 
nach der Art der Herst. der Widerstande. Werden diese gezogen oder geschmiedet,
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so miissen die Zusatze gering sein, wahrend sio bei GuBherst. hoch sein sollen. Die 
Herst. der Legierung crfolgt im elektr. Widorstands- oder Induktionsofen u. zweck- 
maBig in Anwesenheit inerter Gase. Der Widerstand ist fiir Tempp. yon ca. 1200° 
bestimmt u. besitzt sehr gute mechan. u. chem. Widorstandsfahigkeit. (E. P. 434849  
vom 4/8. 1934, ausg. 10/10. 1935.) H. W e s t p h a l .

British Thomson-Houston Co., London, Graphiłdektroden. Um die fertigen 
Elektroden yon dem auf ihrer Oberflacho haftenden Staub zu befreien, werden sie auf 
ca. 1000° erhitzt, in einer ca. 90° h., nicht entflammbaren FI., wie CCI,, wss. CH3-COOH 
(28%), wss. CH2(OH)• CH(OH)• CH2(OH)-Lsg. (25%), abgeschreckt, mit 60—70° h. W. 
gewaschen, getrocknet u. schlieBlich im H„-Strom bei ca. 1200° von den letzten W.- 
Spuren bofreit. (E .P .4 3 4  339 vom 14/3.1935, ausg. 26/9.1935. A. Prior. 17/3.
1934.) B r a u n in g e r .

I. A. Rosenfeld, U. S. S. R., Impragnieren ton Koliledektroden fur galtanische 
Elemente. Die Kohleelektroden werden mit Mineralólen, insbesondore Masehinenólen, 
denen bei 150—160° etwa 15— 20% Paraffin, Stearin, Wachs u. dgl. zugesetzt sind, 
impragniert. (Russ. P. 43 446 yom 26/1. 1935, ausg. 30/6. 1935.) R ic h t e r .

Soc. An. Le Carbone, Paris, Primarzelle. Im Elektrolyten befinden sich in 
glcicher Hóhe die unl. Elektrodę aus poroser Kohle, ein Zn-Zylindcr ais negative 1. 
Elektrodę u. ein weiterer konzentr. Zn-Zylinder ais Hilfselektrode. Unterhalb dieser 
Elektroden befindet sich eine weitere Hilfselektrode am Boden des GefaBes, aus- 
gebildet ais Zn-Spirale. Diese ist leitend mit den beiden Zn-Zylindern yerbunden. 
Wahrend des Betriebes andert sich die Zus. des Elektrolyten, so daB Zn-Zylinder u. 
Zn-Spirale in Zonen yerschiedener Konz. liegen. Dadurch wird die Bldg. einer iso- 
licrenden 0 2-Schieht auf der negatiyen Hauptelektrodc u. damit die Erscheinung der 
„Umkehr der Polaritat" (die bei der Serienschaltung mehrerer Zellen auftreten kann) 
unterbunden. (E. P. 435141 vom 9/4. 1934, ausg. 10/10. 1935. F. Prior. 12/12.
1933.) R o e d e r .

Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Vasteras, Schweden, Akkumulaior. 
D ie Platten wenigstens eines Pols bestehen aus Kohle oder Graphit u. sind mit einer 
akt. M. aus poroser Kohle belegt. Auf den Platten des anderen Pols, die aus Graphit 
oder Kohle bestehen konnen, wird wahrend der Ladung ein Stoff, z. B. ein Metali, 
aus dem Elektrolyten gefiillt. Weiterhin sind die Platten des einen Pols an der Unter- 
kante durch Stiicke aus nichtleitendem Materiał yerliingert, w'elche nebst den Platten 
des anderen Pols durch leitende Blócke zusammengehaltcn werden, die mit den nicht 
yerlangerten Platten in leitender Yerb. stehen. (Schwed. P. 84064 vom 30/4. 1932, 
ausg. 13/8. 1935.) D r e w s .

Thomsen Chemical Corp., iibert. von: Alfred M. Thomsen, San Francisco, 
Calif., V. St. A., Aufarbeitung ton terbrauchten Sammlerplatten. Die Ausgangsstoffe 
werden yorzugsweise in einem Drehofen auf eine Temp. erhitzt, die iiber dem F. der 
metali. Teile der Platten (350°), jedoch unterhalb dem der iibrigen Beschickungs- 
anteilo liegt (PbO bei etwa 900°, PbSO., bei etwa 1100°). Das Metali lauft dabei zum 
allergroBten Teil ab, wahrend die Pb-Verbb. zuruckbleiben. Dann wird die Temp. 
gesteigert, bis das P bS04 in das Oxyd iibergefiihrt ist, worauf man die gebildete Glatte 
austragt. Um aus dieser die noch yorhandenen geringen Mengen Hartblei auszuscheiden, 
wird die BI. gemahlen u. die gepulyerte Glatte yon den Metallteilchen durch Absiebcn 
getrennt. Zur Erzielung reiner Pb-Verbb. behandelt man die Glatte mit HC1, H N 03, 
CHjCOOH oder einer anderen Saure, die PbO lost, die Sb-Yerbb. dagegen nicht. Der 
Riiekstand wird zweckmaBig mit Na2C03, N aN 03 oder einer Misehung beider auf- 
geschlosson. (A. P. 2 013 8 i3  vom 6/5. 1932, ausg. 10/9. 1935.) G e is z le r .

Sirian Lamp Co., Newark, N. J., iibert. von: John A. Heany, New Haven, 
Conn., V. St. A., Gliihfaden fiir elektr. Lampen, bestehend aus annahemd reinem Er, 
mit der Eig. hoher Selektiyitiit in der Energieemission im sichtbaren Spektrum. — 
Nach Pat. 336 647 ist Er durch Y  ersetzt. (Can. P.P. 336 646 vom 12/6. 1934 u. 
336 647 vom 30/6. 1924, beide ausg. 24/10. 1933.) R o e d e r .

Sirian Lamp Co., Newark, N . J., ubert. von: Samuel Ruben, New York, 
V. St. A., Herstellung von Drdhłen fiir  dektrisclie Gliihlampen. Der Kern des Gliih- 
drahtes besteht aus W oder Mo, der Mantel aus einer Misehung von einem Th-Oxyd 
mit einem Ce-Oxyd, die mittels B-Oxyd an den Kern gebunden wird. Die Misehung 
wird hergestellt durch Erhitzung einer -wss. Lsg. von 99% T h(N 03)4 u. 1% Ce-Nitrat 
u. Bcifugung yon 25% krystallisierter Borsauro (z. B. yon den Zuss. B20 3 -3 H ,0  oder 
H 3B 0 3 oder B(OH)3 oder H2B40 T) u. soyiel W., um eine diinne Pastę zu formen. Die
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getrockncte Misehung wird dann in einer Kugelmuhle ca. 20 Stdn. gemahlen u. dann 
auf den Kern aufgebraeht. Die Lampe wird zweckmaflig mit Ar oder Ne von 25 mm 
Druck gefullt. (A. P. 2 018 470 vom 23/9. 1929, ausg. 22/10. 1935.) R o e d e r .

Electricity and Ice Supply Co., Soc. An., und Hans Riiegg, Alesandrien, 
Agypten, Gewenddłer Leuchlkórper fiir elekłrische Gliihlampen. Ais Ausgangsmaterial 
wird ein mindestens einmal iiber einen Flachdorn gowiekelter, gezogener W-Draht 
mit Th-Zusatz yerwendet. Ais Dornmaterial wird Metali mit einem F. iiber 1500°, das 
zweckmaCig vorher entgast ist, benutzt. (Schwz. P. 177 399 vom 9/6. 1934, ausg. 
1/8.1935.) R o e d e r .

Marconi’s W ireless Telegraph Co. Ltd., London, und Ernest Walter Brudenell 
Gili, Oxford, England, Herstellung von elektrischen Lampen und Enł ladungs rohr en 
mit Na-Fiillung. Die geschlossene elektrodenlose Glashiillo wird mit einem Ende in 
geschmolzenes N aN 03 getaueht, an das andere Ende wird eine AuBenelektrode, z. B. 
ein Metallring, angelegt, u. eine Hochfrequenzquelle an die Elektrodo u. an das Bad 
angesehlossen. Sobald das N aN 03 kocht, crscheint in der Rohre die eharakterist. 
Na-Farbung der Entladung. Die Glashulle der Róhro muB Na-haltig soin. (E. P. 432 808 
Tom 2/2. 1934, ausg. 29/8. 1935.) R o e d e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Elekłrische Entladwigsrohre 
mit Hg u. Cd, insbesondere Hochdruckentladungsrohre, dad. gek., daB dio Mengen 
von Hg u. Cd so gering sind, daB ihre Diimpfe bei n. Betriob ungesatt. sind, u. daB 
die Menge des Cd 7— 10% dor Hg-Monge betragt. Das Cd-Lickt kommt neben dem 
Hg-Licht geniigend zur Auswrkg. u. das konstantę Verhaltnis dor Dampfdrueke bleibt 
auoh bei Spannungsschwankungen gewahrt. (Oe. P. 142 853 vom 10/12. 1934, ausg. 
25/9. 1935. D. Prior. 11/12. 1933.) R o e d e r .

Canadian Illumination Co., Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: General Tube 
Lights Corp., New York, N. Y., und Leo L. Beck, Westfield, N . J., V. St. A., Leucht- 
rohre, in dor eine Misehung yon Ne u. Kr in solchem Verhaltnis yorhanden ist, daB 
das eharakterist. Spektrum jeden Gases siehtbar ist, um ein Licht zu erhalten, welches 
die Naturfarben im riehtigen Ton erseheinen laBt. Der Anteil an Kr soli nieht mehr 
ais l °/0 betragen. (Can. P. 339 349 yom 21/5.1930, ausg. 13/2.1934.) N it z e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Leuchtróhre mit Gliihkathode 
u. einer Fiillung yon Ne u. einem oder mehreren wonig fluehtigen Metallen, z. B. Na, 
Cd, Th, Mg, K, Li. An der kaltesten Stelle des Entladungsraumes, z. B. dem unteren 
Ende der Rohre, ist eine Warmequelle angeordnet, z. B. ein von einer Anodo ab- 
gezweigter W-Draht. Sinkt wahrend des Betriebes dio Metalldampfapannung, so 
steigt die Entladungsspannung u. die Anodę u. der yon ihr abgezweigto W-Draht 
wird starker erhitzt; das im unteren Teile der Rohre kondensierte Metali yerdampft 
wieder u. erhóht den Dampfdruek. Diese Zirkulation des Motalldampfs erhoht dio 
Lebensdauer u. die Liehtergiebigkeit der Rohre. Zur Verminderung der Warme- 
yerluste ist die Rohre von einer eyakuierten Glashulle umgoben. Vgl. F. P. 741 891; 
C. 1935. II. 4478. (F. P. 780 928 yom 7/11. 1934, ausg. 6/5. 1935. Holi. Prior. 
9/11. 1933.) R o e d e r .

Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie., Baden, Sehweiz (Erfinder: F. Liidi, Gliih- 
kaihodenentladungsapparat mit einer oder mehreren Anoden u. Hg-Dampffiillung sowie 
mit indirekt erhitzter Gliihkathode fiir hohe Stromdichte u. einer Anordnung zur 
Erzeugung groBer Dampfdichto in unmittelbaror Naho dor Gliihkathode, dad. gek., 
daB die Gliihkathode aus einem Hohlkorper von sehwor schm. Metali nebst einem 
im hohlen Innenraum der Kathode angebraehten stabformigen Kórper aus sehwer 
sehmelzbarem Materiał besteht, wobei dieser Korper ais Verteilungsorgan fiir den auBor- 
halb des Entladungsapp. erzeugten Hg-Dampf dient. —  Besteht der Stabkórpor z. B. 
aus Graphit, so kann er mit einer Hiille yon W oder Mo yersehen werden. Hierdurch 
wird verhindert, daB mehr Aktivierungsmaterial ais erforderhch dureh den wahrend 
des Betriebes stark porósen Graphit diffundiert. Die Stabkathode kann namlich einen 
Vorrat an Aktiyierungsmaterial erhalten, der wahrend des Betriebes freigegeben wird. 
(Schwed. P. 84 340 vom 30/1.1935, ausg. 17/9.1935. Sehwz. Prior. 7/2.1934.) D r e w s .

S. Ruben, New Roehelle, N. Y ., V. St. A., Ionenentladungsverstarker. Eine ge
schlossene Hulle enthalt ein ionisierbares Medium, eine z. B. aus N i bestehende Anodę, 
eine thermoion. emittierende Kathode, ein Regelgitter u. ein elektrostat. Abschirm- 
or?an' ,®as Regelgitter ist in einem Abstand yon der Kathode angebracht, der nicht 
groBer ist ais der Abstand bis zur Grenze des Kathodenfallraumes. Das Absehirm- 
organ befindet sich zwischen Regelgitter u. Anodę, jedoch geniigend nahe an ersterem,
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urn das Aufkommen einer nennenswerten Ionisierung im Raum zwisehen dem Gitter 
u. Abschirmorgan zu Y e r h i n d e r n .  Der Anodo kann eine Spannung von z. B. 250 V 
aufgedriickt werden, so daB ein hoher Ausgangseffekt erzielt wird, besonders im Hin- 
bliek auf die geringe Impedanz des Anodenkreises. (Schwed. P. 84412 yom 19/5.
1934, ausg. 24/9. 1935.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Herstdlung non elektronem- 
emiitierenden Eleklroden. In einer Glasrohre befindet sich an einem Zufiihrungsdraht 
aus Mo ein Ag-Block. Nach Eyakuierung der R6hre wird etwas 0 2 von ca. 0,1 mm 
Druck eingelassen. Zwisehen dem Ag-Block ais Kathode u. einem kurzeń Draht- 
stiick ais Anodę wird eine Entladung eingeleitet, wobei das Ag verdampft u. sich auf 
der Glaswand ais AgsO absetzt. Der Rest des 0 2 wird nun abgcsaugt u. Cs oder ein 
anderes Alkalimetall eingelassen. Dieses reduziert das Ag20  u. es bUdet sich eine Schicht 
ais Mischung von Ag-, Cs- u. Cs2 0 -Partikelchen mit einer dariiberliegenden Cs-Schicht. 
Dieser ais Photoelektrode dienendo Belag ist so diinn, daB er das Licht durchlaBt u. 
sich somit ein Fenster erilbrigt. — Eine andere Form besteht in einem yersilberten 
Mo-Stab u. einem gegeniiber angeordneten Cu-Halbzylinder. Mittels einer Entladung 
zwisehen beiden wird der photoelektr. Nd. auf dem Cu-Halbzylinder gebildet. (F. P. 
787 821 yom 25/3. 1935, ausg. 30/9. 1935. D. Prior. 26/3. 1934.) R o e d e r .

Standard Telephones and Cables Ltd., London, iibert. yon: Charles H. Pres- 
cott jr., East Orange, N. J ., V. St. A., Aklivierung eleklrcmenemiUierender Kathoden. 
Die Glashiillo, in der sich die mit einem Ba- u. Sr-Oxyde enthaltenden tJberzug yer- 
sehene Kathode befindet, wird eyakuiert, dio Kathode auf Entgasungstemp. erhitzt 
u. ein KW-stoffgas der Paraffinreihe, z. B. CH4, eingelassen; die Kathode wird weiter 
50% iiber Betriebstemp. erhitzt, das Gas entfem t, dio Eyakuierung erhoht u. die 
Kathode weiter erhitzt, um die A ktm tat des t)berzuges zu stabilisieren. Es finden 
folgende Rkk. statt: BaO +  CH, =  Ba +  CO +  2 H 2 u . SrO +  CH4 =  Sr +  CO +  2 H2, 
sowie vielleicht die Zwischenrkk. CH4 =  C +  2 H2, BaO +  C =  Ba +  CO, SrO +  C. 
=  Sr +  CO. Enthalt der K em  der Kathode ein Metali der 8 . Gruppe des period. 
Systems, z. B. Ni, so bilden sich wahrscheinlich Legierungen dieses Metalls mit dem 
reduzierten Ba u. Sr. Vgl. E. P. 430 169; C. 1935. II. 3557. (E. P. 430170 vom 
14/12. 1933, ausg. 11/7. 1935. A. Prior. 30/6. 1933.) R o e d e r .

M -0 Valve Co. Ltd., England, Gettersłoff fiir Vakuumrohren. Stark elektro- 
positiye Metalle werden ais Getter u. zur Formierung von photoelektr. Kathoden vcr- 
wendet. GemaB der Erfindung wird hierzu ein Aluminił im VakuumgefaB yerdampft. 
Das Aluminit wird zunachst auBerhalb des GefaBes hergestellt. Je nachdem, ob Ba, 
Sr, Ca oder Li benutzt werden soli, wird das betreffende Oxyd u. Al, beide in fein- 
yerteilter Form, in aąuimolekularer Proportion yermischt, so daB die Anzahl der 0- 
Atome im Oxyd gleich der Anzahl der Al-Atome ist. Dio Mischung wird in einer H2- 
Atmospharo wahrend einer Stde. auf 1000° erhitzt. Eine Menge dieses hergestellten 
Aluminits wird in das GefaB gebracht u. dies bis auf weniger ais 1 mm eyakuiert. Das 
Aluminit wird dann im Hochfrequenzfeld auf ca. 1000° erhitzt. Bei Verwendung von 
Na kann das Oxyd dureh das Carbonat ersetzt werden. —  Boi Herst. einer photo
elektr. Kathode kann das Aluminit in ein mit einer kleinen Offnung yersehenes Ni- 
Rohrchen eingeschlossen werden. Das Rohrchen wird durch eine dariiber gewickelte 
Spule erhitzt u. der entweichende Dampf kann durch die Offnung in eine bestimmte 
Richtung gelenkt werden. (F. P. 788 050 vom 29/3. 1935, ausg. 2/10. 1935. E. Prior. 
12/4.1934.) R o e d e r .

Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft, Berlin, Herstdlung von Erdalkalimetallen 
in Slrahlungsrohren. Man ftihrt in die GefaBe PreBlinge aus luftbestandigen Gemengen 
aus geeigneten, ausgegluhten Erdalkalimetallegierungen, gegebenenfalls unter weiterem 
Zusatz nichtlegierten Legierungsmetalls, u. einem mit dem Legierungsmetall unter er- 
heblicher Warmeentw. sich umsotzenden, ausgegluhten Stoff ein u. bringt sie nach Herst. 
der Luftleere durch auBere Warmezufuhr, z. B. mittels eines Hochfreąuenzfeldes, zur 
Zundung. Das Mischungsyerhaltnis wird derart geregelt, daB lediglich das Legierungs
metall, nieht aber das Erdalkalimetall zur Rk. gelangt. Man yerwendet z. B. Gemenge 
aus 60—90 (Teilen) 15— 60% Erdalkalimetall enthaltenden Al-Legierungen u. 10 bis 
40 Fe20 3, Cr20 3, W 03 bzw. Sulfiden, Halogeniden, die keine Gase entwiekeln. Statt Al 
konnen die legierungen Zr, Th, Sc, Be, Metalle der seltenen Erden, gegebenenfalls unter 
Zusatz yon an der Umsetzung nieht teilnehmendem N i ais Legierungsyermittler ent- 
halten. (Ung. P. 111 986 vom 30/4.1934, ausg. 15/4.1935. D. Prior. 4/5.1933.) M aas.
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Marconi’s W ireless Telegraph Co. Ltd. bzw. Radio Corp. of America, Amerika, 
ubert. von: Clifford Eddison, Easfc Orange, N . J ., V. St. A., Herstdlung von Kohle- 
uberziigen auf Eisen. Auf dio mittels Sandstrahlgeblase oder Atzung aufgerauhte 
Metalloberflaehe wird eine Mischung aufgetragen, die aus feinyerteilter Kohle u. einem 
olhaltigen Bindemittel besteht; das Bindemittel soli bei Tempp. oberkalb Raumtemp. 
u. unterhalb Rotglut unter Bldg. eines Riickstandes yon reiner Kohle yergasbar sein; 
dann wird das Metali in indifferenter Atmosphare (H, N) so hoeh erhitzt, daB das 
Bindemittel sich zers., z. B. auf 300—-675°. Bevorzugt wird eine Pastę aus 50% Pal- 
mitinsaure, Rest Rufi u. tier. Ole. Statt Palmitinsaure kann aueh ólsaurc, Campher- 
gummi, Naphthalin, Stearinsaure oder Anthracen yerwendet werden. Das Bindemittel 
kann vor Misehung m it Kohle in z. B . A., Bzn., Aceton oder Chlf. gel. werden. Die 
Mischung kann z. B. aueh bestehen aus W., Kohle u. Glycerin. —  Der Oberzug ist 
tiefschwarz, gleichformig u. festhaftend; der Fe-Grundkórper enthalt keine Carbide. 
Besonders geeignet fiir carbonisierte Gitter u. Anoden von Elektronenróhren. (Aust. P. 
18 392/1934 vom 11/7. 1934, ausg. 8/ 8 . 1935. A. Prior. 16/8. 1933. A. P. 2016139  
yom 16/8. 1933, ausg. 1/10. 1935.) H a b b e l .

Telefunken Ges. fiir Drahtlose Telegraphie m. b. H ., Berlin, Fluorescenzschirm. 
Bei Verwendung yon m it Ag aktiyiertcm ZnS-CdS ais Leuchtmasse bringt man das Ag 
entweder in die Ausgangslsgg. des Cd- u. Zn-Salzes vor der Ausfallung der Sulfide, oder 
man krystallisiert ZnS u. CdS zusammen unter Zusatz von Ag, gegebenenfalls unter Mit- 
yerwendung eines FIuBmittels. (E. P. 429912 yom 7/9.1933, ausg. 11/7.1935.) Fucns.

Telefunken Gesellschaft fiir Drahtlose Telegraphie m. b. H ., Berlin, Lumines- 
cenzscliirm mit rauher Schirmunterlage. In die ais Schirmunterlage dienende Glaskolben- 
wand wird durch Erhitzen ein sehwerer ais das Kolbenmaterial schm. Pulver, z. B. Glas- 
pulver, eingesintert. In-die hierbei entstehende rauhe Oberflaehe wird das Luminescenz- 
pulver eingeriebon. Zur Erreichung besonderer Wrkgg. kónnen fiir das zur Aufrauhung 
dienende Pulyer Luminescenzmassen, z. B. Ca- oder Cd-Wolframat u. Zn-Silicat, ferner 
gefarbte oder fluorescierendo Glaspulyer yerwendet werden. (Oe. P. 142 855 vom 12/12.
1934, ausg. 25/9. 1935. D. Prior. 19/12. 1933.) F u c h s .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimięiues de Saint- 
Gobain, Chauny & Cirey, Frankreieh, Arwrdnung zur RontgendurchlewMung mittels 
Leuchtschirmen. Zur Absorption des storenden, zur Raumbeleuchtung jedoch erforder- 
lichen Lichtes ordnet man zwischen Róntgenschirm u. Beobachter ein Glasfilter an, das 
bei Verwendung von Bariumplatincyaniir u. Cd- oder Ca-Wolframat ais Leuchtsohirm- 
masse 2—12% N dtO% enthalt. Das Filter kann gleichzeitig Schwermetalle enthalten, 
die die schadlichen Róntgenstrahlen absorbieren. Ein geeignetes Glas hierfur hat folgende 
Zus.: 47% PbO, 15% BaO, 5% N d20 3 neben den iiblichen Substanzen. Fiir die Raum
beleuchtung yerwendet man eine Na-Dampflampe. (F. P. 780 511 vom 16/1. 1934, 
ausg. 27/4. 1935.) F u c h s .

Ruben Condenser Co., ubert. yon: Samuel Ruben, New Rochelle, N . Y., 
V. St. A., Elektrolytischer Kondensator mit zwei Elektroden, davon einer filmfórmigen, 
u. einem biegsamen, nichtfaserigen Streifen aus regenerierter Cellulose, der mit dem 
Elektrolyten getrankt ist. Der Elektrolyt besteht aus einer Verb., dio Alkohole der 
Glykol- u. Glyceringruppe enthalt. (Can. P. 343 443 vom 22/9. 1933, ausg. 24/7.
1934.) R o e d e r .

Ruben Condenser Co., ubert. von: Samuel Ruben, New Rochelle, N. Y., 
V. St. A., Elektrolytischer Kondensator mit zwei oxydbedeckten Elektrolyten u. einer 
Zwischenschicht aus einem leitenden, piast, gemachten Cellulosederiy. (Can. P. 
343 444 yom 22/9. 1933, ausg. 24/7. 1934.) R o e d e r .

Vincenzo Grasso, Turin, Elektrolyt fiir  Elektrolytkondensatoren. Eine alkoh. 
Lsg. yon (NH4)2C03 wird in Ggw. eines Katalysators auf iiber 300° erhitzt u. dann 
durch Zugabe einer alkoh. Lsg. yon B(OH )3 neutralisiert. Beispiel: 12 Gewichtsteile 
(NH,)sCO, werden in 100 Teilen Athylenglykol gel., die Lsg. in einem Olbad in Ggw. 
vom Óxyd eines seltenen Metalles auf ca. 300° erhitzt u. dann, wenn die Lsg. eine 
strohgelbe Farbung angenommen hat, durch Zugabe yon 20 Teilen einer Lsg. von 
2 (0 H )3 in Athylenglykol neutralisiert. Kondensatoren, mit diesem Elektrolyten 
impragniert, sind betriebssicher, yon langer Lebensdauer u. fiir hohe Spannimgen ge
eignet. (It. p. 315  423 vom 5/7. 1933.) R o e d e r .

Superstat Co., iibert. von: Hazor J. Smith, Springfield, Mass., V. St. A., Elek- 
trischer Thermostat. Er besteht aus zwei balgartigen, metali. Ausdehnungsorganen, yon 
denen das eine mit Gas oder Luft, das andere mit yerdampfbaren Fil. gefullt ist. Ais
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solche dionon A., CII3C1, C2H6C1, C4H10, (C2H 5)20  u. CCI,. (A. P . 2  007 384 vom 23/2.
1933, ausg. 9/7. 1935.) H. W e s t p h a l .

Lucy B. 0 ’Leary, iibert. von: W illiam J. 0 ’Leary, Montreal, Quebec, Canada, 
Befestigung fiir łamdlierte Magnetkerne, bestehend aus Hohlnieten aus Fo oder Fe- 
Legierungen, dereń Oberflache parkerisiert ist. (A. P. 1997 550 vom 16/5. 1934, ausg. 
9/4.1935.) ___________________ H. W e s t p h a l .

W. A. Koehler, Principles and applications of elcctroehemistry. Vol. 2 , Applications.
London: Chapman & H. 1935. (545 S.) 8".

IV. Wasser. Abwasser.
Julius Grant, Elektrische Leitfahigkeitsmelhoden fiir  die Uberwachung und Unier- 

sudiung Don Wasserversorgungen. Oberblick iiber App. zur Ermittlung der Leitfahig- 
keit u. dereń Anwendung in Technik u. zur Ausfuhrung konduktometr. Unterss. 
(Water and Water Engng. 37. 579— 80. Nov. 1935.) Ma n z .

A. Karsten, Ober den gegenwdrtigen Stand der Wasserentkeimung mittels des Kata-
dynwrfahrens. (Vgl. C. 1934. I. 3085.) (Gesundheitsing. 58. 736— 39. 7/12. 1935. 
Berlin.) < Ma n z .

W. Uglow und G. Gan, Vber neue oligodynamisch wirkende chemische Verbindungen 
von Silber und Mangan. Verss. iiber die baktericide Wrkg. von mit Ag-Lsgg. unter 
Zusatz yon Formaldehyd behandeltem Sand ais Filter fiir Leitungswasser lassen er- 
kennen, daB das Wesen der Verstiirkung der baktericiden Kraft in der Verwandlung 
der Silbcroberflache in Silberoxyd bestelit. Vff. besehreiben eine Methode zur Darst. 
eines solchen Sandfilters mit Hilfe von Permanganatlsgg. (Z. Hyg. Infekt.-Krankh. 
117. 488— 500. 12/11.1935. Leningrad, 1. Medizin. Klinik.) Bom skov.

F . Sartorius und G. Wever, Zur Frage der Lebensfahigkeit und Abtotung von 
Keimen in humusstoffhaliigen Trinkwassem. Zusatze yon Huminstoffen zeigten auch 
bei pathogenen Keimen deutlich keimerhaltende Wrkg.; durch Behandlung mit Pulver- 
kohle wird Keimgeh. yermindert, durch Behandlung mit Chlorkalk u. Kohle Farbung 
u. Keimgeh. entfernt. (Gesundheitsing. 58. 459— 61. 1935. Munster, Univ.) Ma n z .

P. Engels, Enteisenungs- und Entsauerungsanlage des Wasserwerks der Stadt Cottbus. 
(Gas- u. Wasserfach 78. 701— 703. 14/9. 1935. Cottbus.) Manz.

B. A. Adams, Grundlagcn und P razis der Reinigung des Schwimmheckenwassers.
(Vgl. C. 1935. I. 3825.) Fortsetzung der Erlauterung bakteriolog. Unters.-Methoden. 
(Baths, Bath Engng. 2 . 89— 93. 1935.) MaNZ.

Carl A. Hechmer, Die Uberwachung von Schmmnibecken. Neben der Kontrolle 
des Rest-Cl-Geh. yon 0,2— 0,5 mg/l ist bei offenen Becken mit Riicksicht auf die Ver- 
zógerung der Entkeimung der unter dem EinfluB der Besonnung schwankende pH-Wert 
zu iiberwachen; gegen Aigenentw. ist dreimal wochentliche Anwendung kleiner Mengen 
Kupfersulfat yon 0,3— 0,35 mg/l CuS04 zweckmaBig. (Baths, Bath Engng. 2. 223— 24. 
Okt. 1935.) " Ma n z .

Andrew Dalgleish, Die praktische Deutung der Badeicasseranalysen. Vorhanden- 
sein yon Nitrit u. NH3-N-Werte iiber 0,1  mg/l deuten auf mangelhafte Entkeimung; 
bei Chloraminentkeimung sind NH3-N-Werte bis zu 0 ,3  mg/l zulassig, dariiber hinaus 
soli der N H 3-Zusatz yoriibergehend eingestellt werden; bei hóherem NH3-Geh. sind 
auch Nitritmengen bis zu 1 mg/l NOa-N moglich. Bei Chloraminentkeimung soli ais 
MaBstab der Verunreinigung des Beckenwassers ein Albuminoid-N-Geh. von 0,1 , 
maximal von 0 ,2  mg/l nicht iiberschritten werden. Der p H -W e r t  soli im Mittel auf 7,5 , 
bei Gefahr yon Naehflockungen auf 7 ,2 , bei Meerwasser auch auf hóheren Wertcn 
bis zu 8 ,0  gehalten werden. (Baths, Bath Engng. 2 . 192—9 4 . S e p t .  1 9 3 5 .) M anz.

Hans Landspersky, Die Aufbereitung des Speiseicassers. Oberbliek iiber bekannte 
Verff. (Bóhm. Bierbrauer 62. 453— 57. 20/11. 1935.)  ̂ Ma n z .

— , Neuzeitlićher Begriff der Kesselspeisewasserpflege. Oberbliek iiber die iiblichen 
Methoden der Vorenthartung u. Nachbehandlung mit Phospliat, Sletaphosphat zur 
Verhinderung yon Stein u. Ausscheidungen in Speiseleitungen, Economisern, Kesseln, 
u. hoher Dampffeuchtigkeit. (Fuel Economist 11. 34—36. Okt. 1935.) Ma n z .

P. Schlapfer, Zur Wasserreinigung mit Trinatriurnphosphat. Angaben iiber Los- 
lichkeit u. Zus. kauflichen Trinatriumphosphats. In Ggw. von Bicarbonat wird mit 
Phosphat keine weitgehende Enthartung erzielt. (Schweizer. Areh. angew. Wiss. 
Techn. 1. 126—32. 1935. Ziirich, Eidg. Techn. Hochschule.) Ma n z .
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Freitag, Entolung von Kondensioasser mittels Aktivkohlen. Inhaltlich ident. mit 
der C. 1935. I. 1699 ref. Arbeifc. (Seifensieder-Ztg. 62. 148— 49. 1935.) Ma n z .

R. E. Summers, Silicatsteine und ihre Verhiitung. Inhaltlich ident. mit der C. 1935.
I. 2572 ref. Arbeit. (Fuel Economist 10. 784— 85. 1935.) Ma n z .

— , Innenanslrich von Heipwasserbehaltem. Ala unempfindliche u. keinen Gcruch 
abgebende t)berztigo sind Schellackspirituslsgg. oder Asphalt-Albertol-Ollaeke ge- 
eignet, die bei 150— 200° eingebrannt werden. (Seifensieder-Ztg. 62. 486—87. 
1935.) Ma n z .

L. W. Haase, Derzeitiger Stand der Moglichkeiten der Korrosionsverhindcrung bei 
Warmwasserversorgungsanlagen. Oberblick iiber den EinfluB von Druck- u. Temp.- 
Verhaltnissen, chem. Vorbehandlung des W. durch Entgasung u. Phosphatzusatz. 
(Gesundheitsing. 58. 621— 24. 12/10. 1935. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt fur 
Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) Ma n z .

L. W. Haase und G. Gad, Ober eine bisher unhekannte unmittelbare Ursache von 
Zerstorungen an Warmwasserbereitungsaidagen. Korrodierte Rohre aus Warmwasser- 
bereitungsanlngen mit kupfernen Ausriistungsteilen zeigten einen inneren, hellbraun- 
lichen, yornehmlich aus Zn, neben Fe, Cu u. wenig Ca bestehenden Belag. Das durch 
das W. je naeh Zus. gel. Cu wird durch die Verzinkung niedergeschlagen, worauf durch 
Lokalelemente Cu/Zn, spater Cu/Fe die Zerstorung der Rohre weitergefiihrt wird. 
Zur Verhiitung der Anfressungen wird Verzinnung der Cu-Rohre oder Wasserbehandlung, 
zweokmaBig mit Phosphaten empfohlen, welche in kurzer Zeit die Ausbildung einer 
Phosphatschutzschicht bewirken. (Gesundheitsing. 58. 526— 29. 1935. Berlin-Dahlem, 
PreuB. Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) M a n z .

Michael J. Blew, Chemische Fallung. Uberblick iiber die Anwendung von Chemi- 
kalien zur Abwasserreinigung. (Sewage Works J. 7. 919— 27. Sept. 1935. Phila- 
delphia, Pa.) Ma n z .

H. Bach, Streifblicke auf neuere Bestrebungen im Oebiet der Abwasserbeseitigung. 
Die chem. Abwasserreinigung becinfluBt eiweiBartige Stoffe nicht u. versehlechtert 
Beschaffenheit u. Verwertungsmoglichkeit des Klarschlamms; t)berblick uber Ver- 
besserungen der biol. Verff. (Chemiker-Ztg. 59. 861— 63. 23/10. 1935. Essen.) Ma n z .

Willem Rudolfs und E. H. Trubnick, Aktivierte Kohle in der Abwasserreinigung. 
Aktmerte Kohle erhShte ph u. verminderte Gesamtaciditiit infolge Adsorption von 
C02 u. fluehtigen Fettsiiuren; dio Kohle hatte keinen EinfluB auf Klarung u. auf 
Flockung mit FeCl3 u. vermindertc die entkeimende Wrkg. von Cl. Kohlezusatz 
steigerte die Belebtschlammwrkg. nicht, war aber Yon gunstigem EinfluB auf Aus- 
faułung bei Ggw. von tox. wirkenden Stoffen, unzweckmaBiger Einsaat, niederer 
Temp. Die Kohle verminderte die Schaumbldg. auf Absetzbecken u. yoriibergehend 
die Geruchsbelastigung. (Sewage Works J. 7. 852—81. Sept. 1935. New Brunswick, 
X. J. Dept. Water and Sewage Research.) Ma n z .

L. H. Scott, Abwasserreinigung mit Eisen, Chlor und K alk in Oklahoma. Das 
hausliche, stark angefaulte Abwasser wird zur Bindung des H2S erst mit Kalk bis zu 
Ph == 8,5, dann mit FeCl3, das moglichst viel kolloides Fe enthalt, behandelt, geklart 
u. gechlort u. damit die Schwebestoffe von 200 mg/l auf 10, die O-Zehrung Yon 185 mg/l 
auf 19 mg/l vermindert. Schlachthausabwasser wird vor der Einfiihrung in die Ent- 
wasserung mit ubersehussigem FeCI2 zur Bindung des H2S behandelt. (Sewage Works 
J. 7. 506— 13. 1935. Oklahoma City.) M anz.

Husmann, Ober Yorgdnge in Faulraumen von Emscherbrunnen. Die auffalligo 
Verschiedenheit des C 02-Gch. im Faulgas aus dem Einlauf-, Mittel- u. Auslaufbrunnen 
eines Brunnens mit gemeinsamem Absetzraum wird wie der h6here C02-Geh. des 
Faulgases aus getrennten Schlammfaulraumen auf Stromungserscheinungen bzw. 
gróBeren oder geringeren Austauseh des Schlammwassers zuriickgefuhrt. (Gesund- 
heitsing. 58. 739—40. 7/12. 1935. Ziirich.) Manz.

H. Heukelekian, Wirkung wechselnder tdglicher Beschickung mit Schlammstoffen 
auf das Belebtschlammrerfahren. Bei niedrigem taglichem Zusatz Y on 3,4% bis zu 
hohem Zusatz von 17,7% wurde in allen Fallen ein mit der Hóhe des Zusatzes ab- 
nehmender Verlust an Schwebestoffen beobachtet. Zu geringer Abwasserzusatz fiihrt 
zu uberbeliiftetem Schlamm mit erhohtem Aschengeh. u. einem niedrigen Verhaltnis 
von O-Bedarf zu Schwebestoffgeh. bei starkerer Triibung des Ablaufes, infolge Zers. 
des Belebtschlamms unter Bldg. brauner huminsaureahnlicher Substanzen, zu reich- 
licher Abwasserzusatz zu einem Schlamm Yon niedrigem Aschengeh. u. hohem Ver- 
lialtnis O-Bedarf zu Schwebestoffgeh. Die Nitrifizierung wird durch starkere Ab-
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wasserzufuhrung infolgo der grofleren N H 3-Mengen gefórdert. (Sewago Works J. 7. 
405— 16. 1935. New Brunswick, N. J., Dept. Water and Sewage Research.) Ma n z .

Lewis H. Kessler und M. Starr Nichols, Sauerstoffaufnahme durch Bdebtschlamm. 
Zur Kennzeichnung des Zustandes des Belebtschlamms wird gegeniiber der ublichen 
Sauerstoffzehrung die Gesehwindigkeit der Sauerstoffaufnahme yon Abwasser-Belebt- 
schlammischungen in mg O bezogen auf 11 mit n. 1000 mg Schlamm u. auf 1 Stde. 
ais „Nordellzahl“ eingefuhrt. Die Best. erfolgt durch Ermittlung der Abnahme der
O-Konz. beim Schiitteln wahrend kurzer Perioden unter Verwendung von CuS04 
zur nachtriiglichen Flockung u. Abstoppung der biol. Yorgango. Bei Verwcndung 
yon Verdiinnungswasser mit bekanntem O-Geh. kann der Zustand des Belebtschlamms 
auch bei Abwesenheit yon O ermittelt werden. Mit Hilfe der cntwickelten Kurven u. 
Glcichungen ist die zur Beendigung der Belebtschlammreinigung noch erforderliche 
Zeit ersichtlich. (Sewage Works J. 7. 810— 38. Sept. 1935. Madison, Wisconsin, Univ.- 
State Laboratory of Hygiene.) Ma n  Z.

Gordon M. Fair und Edward W. Moore, Wirkung der Zerkleinerung des Klar- 
schlamms auf die anschliepende Ausfaulung. Zerkleinerung der Schlammstoffe fórdert 
bei Verss. in kleinerem MaBstabo die Ausfaulung; im GroBbetrieb wird durch das Ab- 
setzen u. die Durchmiscliung eine ahnliche Wrkg. erzielt, so daB durch yorhergehende 
Zerkleinerung kein nennenswerter Erfolg mehr erzielt wird. (Sewage Works J. 7. 
417—21. 1935. Cambridge, Massachusetts, Haryard Graduate School o f Engng.) Ma n z .

C. Reichle und P. Sander, Die Verwendung verrotteten Laubes zur Begiinstigung 
der Zersetzung von Abwasserklarschlamm in nicht in ublicher Weise arbeitenden Schlamm- 
faulraumen und von schwerer zersetzlichen gewerblichen Abwassem. Saurer, durch zu 
starkę Kalkung dann vollig in der Zers. gehemmter Schlamm wurde durch Einleitung 
einer alkal. Zellulosegarung mittels Eintragung von vermodertem Fallaub wieder zu 
n. bas. Garung gebracht. Der Laubzusatz ist aueh bei gewerblichen Abwassern, z. B. 
Molkereiabwassern mit Vorteil verwendbar. (Gesundheitsing. 58. 558— 59. 7/9. 1935. 
Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) Ma n z .

Willem Rudolfs und Henry J. Miles, Fauhersuche bei hoher und niederer Tem
peratur. I. Betrieb und Einsaat. Verss., mit mesophilem Schlamm thermophile Faulung 
einzuleiten, schlugen unter starkem Schaumen, Abnahme der Gasentw. usw. fehl. 
(Sewage Works J. 7- 422— 34. 1935. New Brunswick, N . J ., Agric. E spt. Station, 
Division Water and Sewage Research.) Ma n z .

Edward J. Cleary, Fauh-ersuche bei hoher und niedriger Temperatur. II. Stufen- 
weise Ausfaulung. (I. vgl. yorst. Ref.) Mit thermophiler Vorfaulung bei 54,4° u. meso- 
philer Nachbehandlung bei 26,7— 28,9° wurde bei Einsaat von reifem Schlamm, guter 
Mischung u. Vorwarmung des Frischschlammes eine Verkurzung der Faulzeit- auf 
12 Tage, weitergehender Abbau der organ, Substanz u. Beschleunigung der Gasentw. 
erzielt. (Sewage Works J. 7. 781—97. Sept. 1935. New Brunswick, N . J-, Diyision 
Water and Sewage Research.) Ma n z .

E. Naumann und Kate Naumann, Die praktische Ausfuhrung der Reaktions- 
messung von Wassern. Erlauterung der colorimetr. Verff. u. Besehreibung eines neuen, 
speziell fiir W.-, Boden- u. Schlammunters. geeigneten elektr. App. zur pn-Messung 
der Fa. A l t m a n n , Berlin, mit Normalelement, Trockenbatterie, KCl/HCl/Chinhydron- 
elektrode nach Y e ib e ł  ais Bezugselektrode. (Gas- u. Wasserfach 78. 901—03. 30/11. 
1935. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg.) MANZ.

A. E. Griffin, Ermittlung des Restchlors. Cberblick iiber Stórung des Rest-Cl- 
Nachweises mittels o-Tolidin durch Fe, M n, N 0 2', organ. Stoffe u. dereń Behebung. 
(J. Amer. Water Works Ass. 27. 888—96. 1935. Newark, N. J.) Ma n z .

R. D. Scott, Verbesserte Vergleichślosungen f iir  Restchlorbestimmungen. Eine mit
Phosphatpufferlsg. yon pn =  6,5 yerd. Lsg. yon 0,25 g K2Cr20 7 u. 0,75 g K 2Cr04 auf
1 1 W. entspricht hinsichtlich Farbtónung im Bereieh von 0,01—3,0 mg/l der o-Tolidin- 
farbung. (Water Works Sewerage 82. 399— 400. Nov. 1935. Columbus, Ohio, State 
Dept. of Health.) Man  Z.

W. D. Hatfield, Einheit-smethoden der Abwasseruntersuchung. Zusam m enstcllung 
der ausgewahlten Unters.-Methoden. (Sewage Works J. 7. 444—91. 1935.) Manz.

Glenn W. Holmes, Bestimmung der Schuiebestoffe im Abicasser durch Lichtabsorp- 
tion. Photoelektr. Messung der Lichtabsorption yon Abwasser in 1/ 2 Zoll starker Schicht 
ergab nach Zerkleinerung der suspendierten Stoffe in einer Kolloidmiihle R esulta te , 
die um 9% von den gewichtsanalyt. Werten abweichen. (Sewage Works J. 7- 642 
bis 657. 1935. Boston, Massachusetts.) Ma n z .
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Diśnert, A. Guilletd, P. Etrillard et F. Wandenbulke, Alimentation en eau des viUes. Eva- 
cuation des eaux usees et des eaux rćsiduaires. Livre I I : Procedes d’analyses et do 
contróle des eaux d’alimentation et des eaux usees. Paris: Lćon Eyrolles. 1935. (235 S.) 
8°. 35 fr.

V. Anorganische Industrie.
A. Julia Sauri, Die Salzsaurefabrikation aus Chlor. Uberblick iiber die ver- 

sebiedenen Vorschlage. (Quim. e Ind. 12. 157— 61. 1935.) R. K. Mu l l e r .
Mathias, Die Edelgase. Oberblick uber die Industrie und neue. Anwendungen ton  

Neon, Helium w id  anderen atmosphdrischen Gasen. Gewinnung von Ne u. He. Ver- 
wendung von He. Ne in Leuchtrohren. Darst. von Kr u. X e aus der Luft. (Refrigera- 
ting Engng. 30. 196—98. 228. Okt. 1935.) R. K. Mu l l e r .

Friedrich Schuch, Ober die Herstdlung eines wasscrfreien, mindestens 95°/0igen 
Schwefdnatriums. Einige Bemerkungen iiber die techn. Darst. von Na2S, die zu einer 
Klarung der Frage nach der Wirtschaftlichkeit der gebrauehliehen 3 Verff. (Hand-, 
Rollofen, Wassergas) Anregung geben sollen. (Chemiker-Ztg. 59. 625. 31/7. 1935. 
Hannover N.) K u t z e l n ig g .

A. S. Fokin und M. A. Rabin owi tseh, Die katalytische Zerlegung von Natrium
amalgam. I. Im Zusammenhang mit den Arbeiten iiber Natriumsulfit (vgl. C. 1933.
I. 1493) untersuehten die Vff. die Zerlegung von bei der Elektrolyse von NaCl ent- 
stehendem Na-Amalgam mit konz. NaOH-Lsg. (450 g NaOH/Liter) unter Benutzung 
versehiedener Katalysatoren, wie Fe-Si, Fe-Mn, Fe-V, Fe-W, Fe-Mo u. anderen, u. 
Messen der Zers.-Geschwindigkeit durch H 2-Entw. Zusammengesetzte Katalysatoren 
sind aktiver ais die einzelnen Komponenten. Zusatze von Salzen, wic KjFeJCN),,, 
wirken aktivierend. Die besten Katalysatoren sind Ferromolybdan u. Ferrosilicium. 
(Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 8 . 355— 65. 1933.) v. Fu.

P. B. Shiwotinski und A. P. Maschowetz, Die katalytische Zerlegung von 
Natriumamalgam. II. (I vgl. vorst. Ref.) Verss. iiber die Regenerierung des bei der 
Zerlegung von Na-Amalgam mit konz. ŃaOH-Lsg. ermiideten Katalysators (Fe-Si) 
zeigten, daB sehon das Schiitteln in Luft u. besonders in H2-Atmosphare geniigt, um 
die sieh an der Oberflache bildende kolloidale Suspension yon Fe u. Hg, die ais Ursache 
der Ermiidung angenommen wird, von der Katalysatoroberflache zu entfernen. Ein 
einfacher Laboratoriumsapp. zur Amalgamzerlegung • wrird beschrieben. Er besteht 
aus einem um die waagerechte Achse drehbaren Zylinder, mit Zementfutter, welehes 
mit herausragenden Ferrosiliciumstiicken versehen ist. Der Zylinder besitzt in der 
Richtung der Achse ein Ableitungsrohr fiir den gebildeten H 2. Das Amalgam zer- 
teilt sich beim Drelien des Zylinders sehr gut an den herausragenden Fe-Si-Stuckchen 
u. beschleunigt dadurch sehr stark das Zerlegen. Die Geschwindigkeit des Zerlegens 
steigt nur schwach beim Obergang vom 52°/0ig. zum 12,8°/0ig. Fe-Si. (Ukrain, chem. 
J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 8 . 366— 71. 1933.) v. F u n e r .

A. P. Maschowetz und P. B. Shiwotinski, Die katalylische Zerlegung von 
Natriumamalgam. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Ein Zerleger fiir Na-Amalgam ist in 
techn. Ausfuhrung fiir kontinuierlichen Betrieb der NaCl-Elektrolyse mit S o l v a y - 
Elektrolyseur angegeben. Zur Ermoglichung des kontinuierlichen Betriebes muB das 
im ProzeB ausgeschiedene, im Hg mitgefiihrte Fe durch Vorbeifiihren des Hg an den 
Polen eines Elektromagneten in Form von Klumpen aus dem Hg entfernt werden. 
Der kontinuierliche Zerleger braucht 18 Sek., um das Amalgam vollstandig zu zer
legen u. faBt nur den 1/8>46 Teil des im Elektrolyscur befindlichen Hg. (Ukrain, chem. 
J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 8 . 372—80. 1933.) v. F u n e r .

I. J. Sirak, U. S. S. R., Gewinnung ton Schwefel aus Schwefelerzen. Die zer- 
kleinerten Erze werden mit einer Eisenchloridlsg. behandelt, wodurch die metali. Be- 
standtoile in Lsg. gehen, wahrend der S ungel. zuriickbleibt. Der abgetrennte Roh- 
schwefel wird in iiblicher Weise, z. B. durch Dest. gereinigt. Die eisenchloriirhaltige 
Lsg. wird z. B. durch Elektrolyse von Cu, Pb u. den edleren Metallen befreit u. das 
FeClj durch alkal. Behandlung oder Oxydation regeneriert. (Russ. P. 42 987 vom  
23/5. 1934, ausg. 31/5. 1935.) " R ic h t e r .

American Cyanamid & Chemical Corp., Delaware, iibert. von: Alphons
O. Jaeger, Mount Lebanon, Pa., V. St. A., Herstdlung ton Schwefdtriozyd. Die 
Umsetzung der Ausgangsstoffe erfolgt in mehreren Stufen; in wenigstens einer Stufe 
erfolgt die Temp.-Regelung lediglieli durch die Wrkg. des strómenden Gases selbst;
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in der letzten Stufe dagegen wird mittels eines in indirekter Beriihrung dureli den 
Katalysator stromenden Hilfsgases die Temp. eingestellt; in dieser Stufe soli ein Pt-freier 
Kontakt (V-Katalysator) angewendet werden, der wirksamer ist, ais die iiblichen 
Pt-Kontakte. Vorr. hierzu. (A. P. 2 008 761 vom 22/6. 1931, ausg. 23/7.1935.) N i t z e .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Schwefdsaure. 
Beim Kontaktyerf. entstehende Abgase werden bei Temp. von etwa 300° in Richtung 
von oben nach unten durch einen Rieselturm geleitet. Der H 2S 0 4-Nobelgeh. der ab- 
ziehenden Gase wird durch elektr. Niederschlagung gewonnen u. ais Rieselfl. im Riesel
turm verwandt. Das Verf. ist auf beliebige S 0 3-Gase anwendbar. (E. P. 433 676 
vom 1/2. 1935, ausg. 12/9. 1935.) N i t z e .

Chemical Construction Corp., Charlotte, N. C., iibert. von: Ingenuin Hechen- 
bleikner, Charlotte, N .  C., Thomas C. 01iver, Great Neck, und Samuel F. Spangler, 
Flushing, N. Y., V. St. A., Herstdlung von Schwefelsdure. Zwecka Verarbeitung von 
H 2S nach dem Kontaktyerf. verbrennt man es in konz. Zustand mit geregelten Luft- 
mengen, reinigt die Gase auf k. Wege u. setzt ihnen vor der iiblichen Verarbeitung 0 2, 
z. B. in Form von Luft zu. Zeichnung hierfiir. (A. P. 2 003 442 vom 7/3. 1932, ausg. 
4/6. 1935.) N i t z e .

Chemical Construction Corp., iibert. yon: Ingenuin Hechenbleikner, Charlotte, 
N . C., V . St. A., Herstdlung von konzenłrierter Schwefdsdure oder Oleum. Man yer
arbeitet sauren Abfallschlamm, der aus der Reinigung von KW-stoffen anfallt, durch 
Zers. auf therm. Wege zu feuchtem S 0 2, fiihrt das Gas in einen W.-Abstreifer, setzt 
ihm Oz zu, entwassert weiter mittels H 2S 0 4 u. yerarbeitet in bekannter Weise auf S 03 
bzw. H 2S 04. Die zum Entwassem benutzte H2S 0 4 wird dem Abfallschlamm zugesetzt. 
(A. P. 2 001359 vom 11/11. 1931, ausg. 14/5. 1935.) N i t z e .

Soc. Anon. des Matićres Colorantes et Produits Chimiąues des Saint-Denis 
und Maurice Choffel, Frankreich, Herstdlung konzenłrierter Schwefdsdure. Man konz. 
im Hochyakuum unter lebhaftem Umlauf u. Vermeidung der Entstehung 6rtlicher 
Uberkonz. Das Verf. wird im einzelnen an Hand einer Vorr. beschrieben. (F. P-
781202 vom 13/11. 1934, ausg. 11/5. 1935.) N i t z e .

T. W. Poljanski, U. S. S. R ., Reinigung von Chlorwasserstoffgas zwecks Oewinnung 
von Salzsaure. Das HCl-Gas wird zunachst iiber nicht erhitzte Aktivkohle, dann iiber 
auf 250— 400° erhitzte Aktivkohle u. zum SchluB durch konz. HC1, in der Aktivkohle 
suspendiert ist, geleitet. (Russ. P. 42 984 vom 31/7. 1932, ausg. 31/5. 1935.) R i c h t .

A. N. Katschulkow, U. S. S. R . ,  Reinigung von Fluorwasserstoffgas. HF-Gas 
wird zwecks Entfemung des SiF4 u. H 2S 0 4 mit auf 70—100° erwarmtem W. gewaschen. 
(Russ. P. 43 468 vom 14/12. 1933, ausg. 30/6. 1935.) R i c h t e r .

W. P. Kamsolkin, K. T. Koshenowa, W. D. Liwschitz und A. I. Schechin, 
U. S. S. R., Herstdlung von Katalysałoren fu r die Ammoniaksynthese. M a g n e te is e n e rz  
w i r d  zerkleinert, durch zweimalige Behandlung auf dem Magnetseparator yon Si02 
u. dgl. teilweise befreit u. naeh Zusatz von Aktiyatoren, wie K N 0 3 oder A120 3, ge- 
schmolzen. Die Schmelzo wird nach dem Erkalten zerkleinert, wieder auf dem Ślagnet- 
separator zweimal behandelt, wobei der S i0 2-Geh. auf 0,3—0,4% yerringert wird, 
erneut ohne Zusatz yon Aktiyatoren geschmolzen u. in liblieher Weise zerkleinert. 
Ausbeute an NH 3 mit diesem Katalysator bei 200 at 13,5— 17,0%. (Russ. P. 42990 
T o m  16/1. 1935, ausg. 31/5. 1935.) R i c h t e r .

Atmospheric Nitrogen Corp., New York, N. Y., iibert. von: Eugene Dwigbt 
Crittenden, Syracuse, N . Y ., V. St. A., Katalysator fiir  die Ammoniakoxydation. Ver- 
unreinigungen enthaltendes Co (I) wird mit CaC03 (II) u. CaF2 (III) bis zum Schmelzen 
erhitzt, das Metali yon der Schlacke getrennt u. in Co30 4 ubergefiihrt. Auf 70 (Teile) I 
kommen 3,5— 5 II u. 1,7—3,5 III. Das Co30 4 wird dann so weit zerkleinert, daB es 
durch ein 100-Maschensieb geht, dann mit etwa 17— 19% seines Gewichts Kohle ge- 
mischt u. das Gemisch mittels einer Zuckerlsg. in eine dicke Pastę yerwandelt. Auf 
15 Co30 4 in der Misehung kommen 6 Zuckerlsg., die 1 Zucker auf 5 W. enthalt. Die 
Pastę wird auf grobe Korner yerarbeitet u. getrocknet. Die Komer werden in einem 
elektr. Lichtbogen zu geschmolzenem Metali reduziert. Letzteres wird mit einer FluB- 
mittelmisckung aus CaO (IV) u. CaF2 (Y) abgedeckt. Auf 100 (Teile) Co kommen
3,5— 5 IV u. 1,7—3,5 V. Die Red. wird dann unter Zugabe yon frischem Materiał fort- 
gesetzt. Zur Herabsetzung des C-Geh. wird dem geschmolzenen Metali Co30 4 zugegeben. 
Das Co soli hóchstens 0,1 C enthalten. Das fl. Co wird dann in W. tropfen gelassen 
zur Bldg. von Kugeln. Zur Herst. des Katalysators wird das gereinigte Metali in H N 03 
gel. Nach Entfemung yon Ungel. wird eingedampft u. das Nitrat mittels allmahlich
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ansteigender Tempp. bis 400° zers. Die Osydation von etwa 9°/0ig. NH3-Luftgemischen 
erfolgt an diesem Katalysator bei etwa 800°. (A. P. 2 017 683 vom 13/11. 1930, ausg. 
16/10. 1935.) H o l z a m e r .

Akt.-Ges. fiir Stickstoffdiinger, iibert. von: Ernst Winter, Kóln-Braunsfeld, 
und Fridolin Hartmann, Knapsack, Deutschland, Herstdlung von Calciumcarbid. 
Dio nach D. R. P. 525 272 hergestellten CaO-Formlinge werden in Ggw. von C ge- 
schmolzen u. gebrannt zur Bldg. von Ca-Carbid. Vgl. D. R. P. 525 272; C. 1931.
II. 891. (A. P. 2 017 558 vom 9/11. 1931, ausg. 15/10. 1935. D. Prior. 17/1. 
1930.) H o l z a m e r .

Francesco Borzi und Lionello Leskoyic, Undine, Italien, Herstdlung von Wasser- 
stoff und Schwefelsdure. Man zers. W. bei einer Spannung von ca. 1,26 V u. leitet 
gleichzeitig in die Anodenkammo S 0 2-Gas ein. Das Verf. wird an Hand einer Vorr. 
beschrieben. (It. P. 319 059 vom 18/10. 1932.) N it z e .

International Hydrogenation Patents Co., Ltd., Vaduz Liechtenstein, Reinigung 
von Wasserstoff. 97— 98% H 2, der 2—3% N 2 u. CO enthalt, der in bekannter Weise 
aus Koksofengas gewonnen wird, wird bei Atmospharendruek boi etwa — 190° ge- 
waschen, wobei CH4 in fl. Zustand u. eine Konz. bis 90% dureh Fraktionieren des 
Kok8ofengases erhalten wird. Nunmehr erhiilt der H 2 4% CH4, das teils dureh Reibung 
mit 01 unter Druek entfernt werden karm. (E. P. 431 970 vom 21/7. 1934, ausg. 
15/8. 1935. F. P. 785 617 vom 7/2. 1935, ausg. 14/8. 1935. D. Prior. 10/3.
1934.) N it z e .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutschland, Abfiilh-erfahren fiir unter Druck 
erzeugtes Wasserstoffgas. Die zu fullendon Vorratsflaschen sind mit einer gegen H 2 
unempfindlichen, nicht zusammendriickbaren Fl., z. B. W. gefiillt, die man nach 
Mafigabe des entstehenden H 2-Druckes aus der Flaseho austreten laBt. Das austretende 
W. kann gleichzeitig zum Waschen des eintretenden H , benutzt werden. Zeiehnung 
hierfiir. (F. P . 783440 vom 29/12.1934, ausg. 12/7.1935.) N it z e .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: David A. Shepard, 
Elizabeth, N . J., V. St. A., Herstdlung von Katalysatoren. Das Gliihen der nitrat- 
haltigen Katalysatorenmasse erfolgt derart, daB man sie in einem geeigneten Behalter 
allmahlich in den Gluhbereich einfiihrt u. gleichzeitig ein inertes Kiihl- u. Spiilgas 
iiber die Oberflache leitet. Die Katalysatoren eignen sich insbesondere fiir die Herst. 
von Wasserstoff aus KW-stoffen. Beispiel: Man mischt gleiche Teile Ni(OH)2, Al(OH)s 
u. MgO u. teigt diese Misehung mit konz. Ni(NOa)2-Lsg. an, die 1% KOH enthalt, 
an. Man verformt sie zu kleinen Wurfeln von 2 cm Kantenlange u. troeknet sio bei 
212—250° F. Die trockene M. wird gekórnt u. in der angegebenen Weise gegliiht. 
(A. P. 1998 401 vom 5/5. 1931, ausg. 16/4. 1935.) N it z e .

Soc. Anon. Krebs & Co., Frankreich, Herstdlung von Alkalilauge nach dem 
Amalgamverfahren. Man zers. das Amalgam bei Tempp. von 40— 120° jo nach der 
gewiinschten Konz. der Laugen. Die Zers. findet im Gegenstrom zwischen Amalgam 
u. W. statt. Die Vorr. ist heizbar u. gegen Warmeverlustc geschiitzt. (F. P. 783164  
vom 13/3. 1934, ausg. 9/7. 1935.) N it z e .

Mathieson Alkali Works Inc., New York, iibert. von: Robert B. MacMullin, 
und George Lewis Cunningham, Niagara Falls, N . Y ., V. St. A., Heine Alkali- 
carbonate. Das Doppelsalz NaNH4-C03-2 H 20  spaltet beim Erhitzen NH3, CO, u. 
HjO ab. Es verbleibt ais Riickstand unterhalb 50° NaHC03-Na2C03' 2 H 20 , unterhalb 
104° Na2C03-H ,0  u. oberhalb 104° Na2C03. (A. P. 2 014536 vom 21/4. 1932, ausg. 
17/9.1935.) B r a u n t n g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Rudolf Stroh und Wolfgang 
Biilow, Ludwigshafen a. Rh.), Frankfurt a. M., Herstdlung von Alkalihyposulfiten 
dureh Red. von Alkalisalzen der H 2S 0 3 in wss. Lsg. mittels Zn-Staub in Ggw. von  
C02, dad. gek., daB auf das Rk.-Gemisch wahrend der Red. C 02 in solcher Menge zur 
Einw. gebraeht wird, daB das in Rk. tretende motali. Zn prakt. in ZnC03 iibergefiihrt 
wird, worauf nach dessen Abtrennung die Lsg. gegebenenfalls auf festes Alkalihypo- 
sulfit yerarbeitet wird. D ie Rk. verlauft gemaB:

2 N aH S03 +  Zn +  C 02 =  Na2S20 4 +  ZnC03 +  H20  
(D .R .P . 620 760 KI. 12 i vom 12/10.1932, ausg. 26/10.1935.) B r a u n i n g e r .

Victor Chemical W orks, iibert. von: Byron M. Vanderbilt und Howard Adler, 
Chicago Heights, 111., V. St. A., Wasserfreie Hyposulfite werden erhalten dureh Einw. 
von S 0 2 auf Alkaliformiat in Ggw. von Alkalihydroxyd oder -carbonat unter Anwendung
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von wss. C2H 5-OH oder von einem Gemisch aus CH3OH u. C2H 5- OH ais Rk.-Mittcl. 
(A. P. 2 010 615 vom 31/7. 1933, ausg. G/8 . 1935.) “ B r a u n in g e r .

Gustav T. Reich, Philadelphia, Pa., V. St. A., Herstdlung fon Kaliumsalzen, 
einschlieBlich Kaliumchlorid aus organischen Abfallstoffen, wie Oarungsruckstanden. 
Man setzt NH 4N 0 3 oder (NH4)3P 0 4 zu den Garungsriiekstanden, dampft ein, bis die 
anorgan. Salze ausfallen u. trennt die Kalisalze von NH4C1 mittels eines aliphat. 
wasserloslichen Losungsm., z. B. A., in welchem das Kalisalz wesentlich scbwerer 1. 
ist ais NH 4C1. (A. P. 2 002797 vom 21/10.1932, ausg. 28/5.1935.) N it z e .

Shell Development Co., ubert. von: Ludwig Rosenstein, San Francisco, Calif., 
V. St. A., Herstdlung von Nitraten aus Alkali- und Erdalkalihalogenen. A uf die Halogene 
der Alkali- u. Erdalkalimetalle laBt man W.-freies N 0 2 oder lióhere NO-Verbb. fl. 
oder gasfórmig einwirken, entfernt die Nitrate von den nicht yeranderten Halogeniden 
u. gewinnt NO vom NOC1 wieder ais N 0 2, das man auf die Halogenverbb. erneut ein
wirken laBt. Insbesondere wird die Herst. yon K N 0 3 aus KC1 beschrieben. (A. P.
2 007 478 vom 2/2. 1931, ausg. 9/7. 1935.) N it z e .

Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie, 
Mościce, Polen (Erfinder: Stefan Batorski, Chorzow, Polen), Herstellung von Kalium- 
nitrat aus Ca(N03)2 u. K,SO,- u. MgS04-haltigen Salzen, dad. gek., daB man MgS04 
mittels iiberschussigem Ca(OH)2 in unl. Verbb. uberfiihrt, wobei die Rk. bei 20— 150° 
unter n. oder erhohtem Druck yerlaufen soli. (Poln. P. 20 569 vom 20/10. 1933, 
ausg. 17/11. 1934.) ICAUTZ.

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstdlung von Kaliumsulfat. 
Durch Rk. von KC1 im UberschuB mit CaS04 oder K2S 0 4- 5 CaS04-H 20  in wss. NH3 
wird Iv2S 0 4 ais Bodenkorper erhalten. Aus der Mutterlauge wird durch weiteren Zusatz 
yon CaS04 das Doppclsalz K 2S 0 4-CaS04-H 20  gefallt, abgetrennt u. mit h. W. unter 
Bldg. einer Lsg. yon K^SO! u. eines Nd. von K.SO.,-5 CaS04-H 20 , das in die 1. Stufe 
zuriickgeht, zersetzt. (F. P. 787 713 vom 21/3. 1935, ausg. 27/9. 1935. E. Prior. 
2/5.1934.) B r a u n in g e r .

P. A. Senokossow, U. S. S. R., Oewinnung von Pottasche aus Asche. Die Asche 
wird zunachst mit etwa 30% k. W. angefeuchtet u. Luft durchgeleitet. Hierauf wird 
in iiblicher Weise mit W. ausgelaugt. (Russ. P. 43 416 vom 26/12. 1934, ausg. 30/6. 
1935.) R ic h te r .

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, N. Y., ubert. von: Robert Burns 
MacMullin, Niagara Falls, N. Y ., V. St. A., Herstdlung von NatriumcarbonatmoJio- 
hydrat. Man zers. NaHC03 mit W. u. Dampf, fallt aus der Lsg. Na2C 03-H ,0  mittels 
N H 3 u. yerarbeitet die davon abgetrennte Mutterlauge nach Zusatz yon NaCl in be- 
kannter Weise auf NaHC03, das in der angegebenen Weise gespalten wird. Zeichnung 
hierfur. (A. P. 2005 868 yom 25/3. 1932, ausg. 25/6. 1935.) N it z e .

W. P. Iliinski und O. J. Kalani, U. S. S. R ., Herstdlung von Natriumsulfid und 
Soda. Natriumsulfat wird in iiblicher Weise durch Verschmelzen mit Kohle in Na2S 
ubergefuhrt, die erhaltene h. Schmelze oder Lsg. mit Mirabilit yermischt u. filtriert. 
Der abgeschiedene Nd. wird zwecks Abtrennung des Na2S mit W. ausgelaugt, wahrend 
das Filtrat durch Carbonisierung auf Na2C 03 yerarbeitet wird. Der beim Auslaugen 
des Na2S erhaltene Ruckstand wird erneut unter Zusatz von Na-Sulfat mit Kohle 
ycrschmolzen. (Russ. P. 42 991 yom 13/11. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

Chemische Fabrik Coswig-Anhalt G. m. b. H. (Erfinder: Eduard von Drathen, 
Anhalt), Coswig, Anhalt, Herstdlung von Bariumhydrozyd, dad. gek., daB man Barium- 
phosphat, wie es bei der Herst. von H 20 2 aus BaO, anfallt, mit C erhitzt, den frei- 
gemachten P auffangt, gegebenenfalls zu H3P 0 4 weiter yerarbeitet, das erhaltene BaC2 
dagegen mit W. zu CH=CH u. Ba(OH)2 umsetzt. (D. R. P. 620170 KI. 12 m vom 
9/11. 1932, ausg. 15/10. 1935.) " B r a u n in g e r .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Deutschland, Oewinnung von Magnesiumsulfat- 
Monohydrat und ahnlichen Salzen. Lsgg. von Salzen, insbesondere Sulfaten, dereń 
Loslichkeit in W. mit steigender Temp. zunachst zu u. dann wieder abnimmt u. die 
aus ihren Lsgg. bei niedriger Temp. mit niedrigem ICrystall-W.-Geh. krystallisieren, 
werden bis zu einer Temp. erhitzt, die auf dem absteigenden Ast der Loslichkeitskurye 
liegt, bei der aber die Ausscheidung von f. Salz noch nicht auftritt. Hierauf werden 
die Lsgg. einer Selbstyerdampfung in der Weise unterworfen, daB sie hierbei bis auf 
Tempp. abgekiihlt werden, die auf dem aufsteigenden Ast der Loslichkeitskurye, 
jedoch noch im Bereich der Bldg. des Salzes mit dem gewiinschten Krystall-W.-Geh. 
liegen. (F. P. 787 558 vom 20/3. 1935, ausg. 25/9. 1935. D. Prior. 27/3. 1934.) B r a u n .
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S. P. Kametzki und N. F. Kaschtschejew, U. S. S. R . ,  Oemnnung von Alu- 
miniumozyd und Atznatron. Kaolin, Ton u. dgl. wird boi 550° gebrannt, mit Ammonium- 
sulfat yermisclit u. em eut bei 400° gebrannt. Das erhaltene Prod. wird mit W. aus
gelaugt u. die Lsg. zweeks Entfemung,des Fe mit Ammoniumbisulfit u. uberschiissigem 
Al-Sulfat behandelt. Die eisenfreie Lsg. des Doppelsalzes (NH4)2S 0 4 • AI2(SOj)3 wird 
mit CaF2 yersetzt u. das gebildete A12F4S 0 4 yom Gips abgetrennt. Hierauf wird die 
Lsg. mit NH 3 yersetzt u. das ausgesehiedene Al2F4(OH)2 abfiltriert, gewaschen u. 
durch Erhitzen auf 450— 550° in A1.20 3 u. NH4F iibergefuhrt. Das gasformige NH4F  
wird in eine NaCl-Lsg. eingeleitet, worauf das gebildete NaF abgetrennt u. mit CaO 
in CaF2 u. NaOH umgesetzt wird. Der bei der Umsetzung von (NH4)2SO, ■A12(S 0 4)3 
mit CaF2 erhaltene Gips wird m it NH 3 u. C02 in (NH4)2S 0 4 iibergefuhrt u. dieses sowie 
das aus dem NaF erhaltene CaF2 wieder in den Prozefi zuruckgefuhrt. (Russ. P. 42 993 
yom 6/ 6. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R i c h t e r .

S. P. Kametzki und N. F. Kaschtschejew, U. S. S. R . ,  Gewinnung von Alu- 
miniumfluorid. Gepulverter FluBspat wird mit einer Al-Sulfatlsg. behandelt, von 
demCaSO., abfiltriert u. das Filtrat bis zu einer Konz. von 25— 30% A12S 0 4 eingedampft. 
Die eingedampfte Lsg. wird bei 50— 100° mit 15— 20%ig- H F  behandelt, das aus- 
geschiedene A12F6-7 H 20  abfiltriert, gewaschen u. getrocknet. Die H2Ś 04-haltige 
Mutterlauge wird durch Zusatz yon AI-Hydrat auf A12(S 0 4)3 yerarbeitet u. wieder- 
yerwendet. Der abfallende Gips kann mit N H 3 u. C 02 zu (N R ,)2SO., umgesetzt werden. 
(Russ. P. 43 417 vom 14/1. 1935, ausg. 30/6. 1935.) R i c h t e r .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
AvfsMv.fi von Berylliumm.inera.lien. Schwer aufschlieBbare Yerbb. wie Beryli werden 
gepulyert, mit Atzalkali in Ggw. yon W. langere Zeit auf 500° nicht iibersteigende 
Tempp. erhitzt, worauf die Schmelze in bekannter Weise ausgelaugt wird. Im Auto- 
klaycn geniigen Tempp. zwischen 150 u. 175°, um einen yollstandigen AufschluB zu 
erreichen. Auf 1 Mol Beryli werden zweckmaBig 16 Mole Alkalihydroxyd angewendet. 
(E. P. 435 092 yom 2/4. 1935, ausg. 10/10. 1935. F. P. 788 243 Vom 2/4. 1935, ausg. 
7/10. 1935. Beide: D. Prior. 3/4. 1934.) BRAUNINGER.

Walter Villa Gilbert, London, Gewinnung von Chromsaure und Chromałem auf 
eleklrolyłischem Wege. Unter Anwendung einer Zelle mit Tondiaphragma dient ais 
Elektrolyt eine Lsg. von Na2Cr20 7. Je naeh Art des Baustoffes fiir Kathode u. Anodę 
werden Cr03 oder die dem anod. Metali entsprechenden Chromate erhalten. (Aust. P. 
20288/1934 yom 22/11. 1934, ausg. 5/9. 1935.) B r a u n in g e r .

E. N. Bogojawlenko und A. A. Milinski, U. S. S. R . ,  Gewinnung von Tilan- 
diozyd. Titanerze werden in iiblicher Weise mit H 2S 0 4 aufgeschlossen, worauf die 
Schmelze mit W. ausgelaugt wird. Zwccks sehnellerer Abtrennung der unl. Bestand- 
teile wird die wss. Laugo mit dem beim Kochen yon Leinólsamcn oder Leinolkuchen 
mit W. erhaltenen Extrakt yersetzt. Die WTeiterverarbeitung der Lsg. erfolgt in iiblicher 
Weise. (Russ. P. 41 612 yom 1/9. 1934, ausg. 28/2. 1935.) R i c h t e r .

Titanium Alloy Manufacturing Co., New York, ubert, yon: Charles J. Kinzie, 
Niagara Falls, N . Y ., V. St. A., Alkalizirkoniumtartrał und seine Hersidlung. Zr-Erzo 
mit einem Geh. an Fe u. Ti werden mit einer stark alkal. Alkalimetalłyerb. bis zur 
Bldg. eines in Saure 1. Alkali-Zr-Silicats erhitzt, dieses mit Weinsaure erhitzt, bis Zr, 
Si u. Alkali in Lsg. gegangen sind, u. zur Trockne gebracht, um dio Si-Verbb. unl. zu 
machen. Darauf wird mit W. das Alkali-Zr-Tartrat ausgelaugt, dic vom Ruckstand 
getrennte Lsg. bis zur Krystallbldg. konz. u. von den Krystallen die Mutterlauge, 
die Fe u. Ti enthalt, abgetrennt. Zur Lsg. der Krystalle wird NH 3 bis zur neutralen 
oder schwach alkal. Rk. zugesetzt, ohne jedoch Fallung herbeizufuhren, u. bis zur 
Bldg. einer nicht krystallin. in W. 11. M. konz. Die konz. yiscose wss. u. neutrale Lsg. 
von komplexem Alkali- z. B. Na-Zr-Ammoniumtarłrat hat eine D . yon 1,40 u. enthalt 
weniger ais 0,05% an Osyden sowohl des Fe wie des Ti. Die Prodd. dienen z. B. zum 
Leimen von Papier, ais Dispergiermittel u. dgl. (A. P. 2 013 856 yom 13/7.1932, 
ausg. io /9 .1935.) D o n a t .

Titanium Alloy Manufacturing Co., New York, ubert. yon: Charles J. Kinzie, 
Niagara Falls, N. Y ., V. St. A., Zirkonium-Silicium-Alkalimetalherbindungm und ihre 
Herslellung. Zr-haltiges Materiał wird mit stark alkal. Alkalimetallyerbb. wie Soda 
oder Pottasche bis zur Bldg. eines in Saure 1. Alkali-Zr-Silicats erhitzt, das gegebenen- 
falls naeh'einer Auslaugung mit W. mit Cilronensaure, z. B. mit einer h. Lsg. dorselben 
behandelt wird, wobei ein Alkali-, z. B. Na- oder K-Zr-Si-Ciłrat erhalten wird, das 
in fl. Form oder ais stabilisierte Lsg. stabil bleibt u. dessen Lsg. zu einer gummiartigen
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in  W. 11. M. eingedampft werden kann. Die Prodd., dio nur Spuren von Fe u. Ti ent- 
halten, dienen z. B. ais Mittel zum Verbinden von Stoffen wie Glas, Holz oder Metali, 
ais Dispergiermittel, zur Bldg. von Filmen z. B. auf Metali u. dgl. (A. P. 2 013 857 
vom 20/7. 1932, ausg. 10/9. 1935.) D o n a t .

Les ressouroes minćrales de la France d’outre-mer. IV : le Phosphate. Paris: Socićte d’editions
gćographiques, maritimes et colonialcs. 1935. (297 S.) gr. 8°. 20 fr.

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
Karl Beyerlein, Zur Systematik des Emails. Ansiitze u. Verss. zu einer Systematik 

des Emails, ausgehend von einem gewohnlichen Gebrauehsemail. Bei einem Ver- 
haltnis von B20 3: S i02 = 1 : 3  wurde gegen die Einw. von Essigsaure die beste Saure- 
festigkeit erhalten. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 43. 
589— 92. 12/12. 1935.) P l a t z m a n n .

R. D. Cooke, Laboratońumskontrolle bei Emailbereitung im  Trockenverfahren. 
Beschreibung der Verff. zur Kontrolle der Rohstoffe, des Miseh- u. Schmelzprozesses 
sowie der Auftragung von Trockenemails bei GuBeisen fur sanitare Zwecke. (Buli. 
Amer. ceram. Soc. 14. 373— 74. Nov. 1935. Milwaukee, Rundle Manuf. Co.) PLATZM.

H. H. Holseher, Kleinster Krummungsradius emaillierter Teile. Vergleichende 
Verss., das Abspringen yon Porzellanemail iiber gebogone Kanten mit yerschiedenem 
Radius zu bestimmen, ergaben, daB der kleinste Radius 9/m Zoll betragen sollte. (Buli. 
Amer. ceram. Soc. 14. 369— 71. Noy. 1935. Edison Gen. El. Appliance Co.) PLATZM.

F. R. Porter und G. L. Bryant, Einschichtige Emailherstdlung. Verss. haben 
ergeben, daB die Schichtstarke von Email reduziert werden kann, wodurch Abspringen 
yermieden wird u. Materialkosten gespart werden kónnen. Dies wird erreicht durch 
geeignet zusammengesctzten SchmelzfluB, durch Zusatz des Zinnoxyds am Ende des 
Mahlens u. durch geeigneten Ton. tlberdies ist sorgfaltige Arbeit erforderlich. (Buli. 
Amer. Ceram. Soc. 14. 367—69. Noy. 1935. Edison Gen. El. Appliance Co.) P la tzm .

Vielhaber, Bleifreie Majolikaemails. Mit Abnahme des PbO-Geh. nimmt auch 
die FluBmittelmenge ab. Bei bleifreien Majolikaemails ist besonders darauf zu achten, 
daB der FluB eine moglichst groBe Lsg.-Fahigkeit fiir Farboxyde aufweist. (Email- 
waren-Ind. 12. 380— 81. 21/11. 1935.) " P l a t z m a n n .

Vielhaber, Vorgdnge beim Schmelzen von Emails. Mitteilungen iiber die durch 
die Entw. yon W.-Dampf u. C 0 .2 aus Borax u. Salpeter bedingto Schutzwrkg. Fe20., 
im feuerfesten Materiał der Schmelzwanne kann Verfarbungen des Emails herbei- 
fuhren. (Emailwaren-Ind. 12. 404. 12/12. 1935.) PLATZMANN.

Hans Hadwiger, Oeschmolzene oder ungeschmolzene Grundemails. Es wurden Verss. 
angestellt, die bezweckten, festzustellen, ob es moglich ist, in der Blechemaillierung reinen 
ungeschmolzenen Grund zu yerwenden. Es wurde gefunden, daB bei Verwendung von 
ungeschmolzenem Grund sich Schwierigkeiten fiir einen glatten Ausbrand ergeben. 
Gunstige Ergebnisse wurden erhalten durch Mischen des geschmolzenen Anteils eines 
Versatzes mit ungeschmolzenem Grund. Trotz yerlangerten Einbrenninteryalls werden 
die Schmelzko3ten herabgesetzt gegenuber der Verwendung von nur gesehmolzener 
Grundemail. (Glashutte 65. 738—40. 23/11. 1935.) G o t t f r ie d .

R. Brauns, Neue Schleifscheiben und ScMeifmittel. Es wird iiber Borcarbid B4C 
ais neues Schleifmittel berichtet. Die Hartę iibertrifft die des Siliciumcarbids. Cber- 
sicht iiber die yerschiedenen Benennungen der wiehtigsten fiir die Edelsteinschleiferei 
in Betracht kommenden Schleifmittel. (Dtsch. Goldschmiede-Ztg. 38. 512—13. 
14/12. 1935.) P l a t z m a n n .

A. N. Dauwalter, Krysłallisation von fdrbenden Stoffen im Selenrubinglas. Die 
von R o o x b y  (C. 1932. II. 2223) gegebene Erklarung der Fiirbung von farbigen Selen- 
rubinglasem durch CdSe u. CdS wird bestatigt, dagegen wird die Annahme yon CdSe- 
CdS-Mischkrystallen (feste Lsgg.) bei orange oder gelb gefarbten Glasern abgelehnt. 
Es wird gezeigt, daB CdSe oder CdS, welche beide in hexagonalem System ohne Misch- 
krystallbldg. nebeneinander auskrystallisieren, j e  nach den T e m p . - B e d in g u n g e n  in 
ihrer Krystallisationsgeschwindigkeit bevorzugt u. die entsprechende rote, orange 
oder golbs Farbę yerursacht wird. Die roten CdSe-Krystalle werden durch langeres 
H a l t e n  der Sehmelze auf 1050° e r h a l t e n ,  bei Tempp. unter 1050° werden die isomorphen 
gelben CdS-Krystalle erhalten. Durch die W a h l  yon e n t s p r e c h e n d e n  T e m p .- B e d in g u n g e n  
konnen die gewiłnschten Farbungen erzielt werden. Die Farbung wird nur yon krystaUi-
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sierten Verbb. (CdSo u. CdS) yerursacht; die im Glas molekulardispers geldsten Verbb. 
sind farblos. D ie Erkliirung der Rotfarbung durch kolloidales Se -wird abgelehnt. 
Die Moglichkeit der Anwesenheit einer urspriinglich auftretenden unbestandigen 
CdSSen-Verb. wird zugegeben. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 11. 
Nr. 5. 30— 34. 1935.) V. F u n e r .

M. A. Besborodow, A. A. Ssokolowa und G. A. Schinke, Einflu/3 der Kohlen- 
siiure der Gasphase auf das Schmelzen des Glases. Verss. mit Soda- u. Sulfatschmelzen 
im Laboratorium bei 900— 1300° zeigten, daB COa-Gg\v. in der Gasphase iiber der 
Schmełze prakt. keinen EinfluB auf den Grad der Klarung der Glasschmelze im Ver- 
gleich mit der Schmelze in Luft aufweist. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i 
Steklo] 11. Nr. 6 . 26— 30. 1935. Leningrad, Chem.-technolog. Inst.) v . F u n e r .

Albert Vasel, Kaolin und Ton. Es werden die Unterachiede in Schwindung u. 
Porositat bei Kaolin u. Ton besprochen. Die bei Ton gegenuber Kaolin vorhandene 
hóhere Schwindung u. damit zusammenhangend hohere Bildsamkeit hat ihren Grund 
darin, daB das Mol. der Ton/Tonsubstanz 3-mal kleiner ist ais das der Kaolin/Ton- 
substanz, daB demnach der Ton viel feinere Suspensionen bilden kann ais das Kaolin. 
Der Unterschied in der Porositat —  Kaolin zeigt die gróBere Porositat —  beruht darauf, 
daB beim Kaolin beim Brennen auBer Mullit sieh freie S i0 2 ausscheidet, u. zwar ent- 
stehen 63,9% Mullit u. 36,1% S i0 2- Bei den Tonen andererseits entsteht lediglich 
Metaton, A L O j^SiO j. Da bei den Tonen keine S i0 2 auftritt, brennen diese dicht, 
wahrend bei den Kaolinen durch die SiO, bei denselben Brenntempp. die Porositat 
bewirkt wird. (Vgl. C. 1936- I. 139.) (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, 
Glas, Email 43. 543— 44. 14/11. 1935. Konnern a. S.) G o t t f r ie d .

Brano Spitta, Schlufftone. (Vgl. C. 1935. n .  419.) (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, 
Feinkeramik, Glas, Email 43. 301— 03 u. 05. 27/6. 1935.) S c h u s t e r iu s .

W. W. Belowodski und N. A. Goluschko, Der Vorgang der Bildung von Magnesit- 
liiittenstaub im Drehrohrofen. Vff. zeigen, daB die Zerfallsgeschwindigkeit von MgCOr( 
direkt von der KomgróBe, der Brenntemp. u. Brenndauer abhangt, daB man also durch 
Regelung dieser Faktoren die Backzone verkurzen oder verlangem u. damit auch die 
Staubbldg. regeln kann. Von Bedeutung ist auch die Natur des Futters, das man in den 
verschiedenen Zonen zweckmaBig aus verschiedenem Materiał herstellen kann. (Feuer- 
feste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 172—82. Marz 1935.) R. K. Mu l l e r .

L. Litinsky, Entwicklungswege feuerfester magnesiahaltiger Steine. Bericht iiber 
die Eigg. der Magnesitsteine u. dereń Normung, die Steigerung der Temp.-Wechsel- 
bestandigkeit, die Problematik der Priifyerff. fiir Temp.-Wechselempfindliehkeit, die 
ScHAEFERsche Priifmethode, Magnesitsteine in der Zementindustrie, die Warme- 
leitfahigkeit, Porosidonsteine, das Schlackenproblem, eisenarme u. -reiche Magnesite, 
ungebrannte Steine, zweckmaBige PreBdrucke, Anderung der Sinterbrandverff., 
Magnesiaabspaltung aus Dolomit, Chromdolomit- u. Chrommagnesitsteine, Bewahrung 
in SlEMENS-MARTlN-Ofen, Spinellsynthese u. Spinellsteine, Magnesiumorthosilicate, 
Snarumer MgO-Steine mit hohem S i0 2-Geh., Druckfeuerbestandigkeit u. Porositat, 
Magnesitsteine osterreich. Type. (Ber. dtsch. keram. Ges. 16. 565— 96. Nov. 
1935.) P l a t z m a n n .

F. H. Clews und A. T. Green, Alkalien und feuerfeste Stoffe. Bericht iiber das 
vorliegende einschlagige Schrifttum (vgl. folgendes Ref.). (Trans, ceram. Soc. 24. 
425—35. Okt. 1935.) P l a t z m a n n .

F. H. Clews, A. Green und A. T. Green, Die Einwirkung von Alkalien auf feuer
feste Stoffe. 1. Teil. Die Einwirkmig ton Kalidam pf auf feuerfeste Stoffe bei 900 und 
1000°. (Vgl. vorst. Ref.) Vier verschiedene Typen feuerfester Stoffe wurden der 
Einw. von Kalidampf bei 900 u. 1000° ausgesetzt. Die starkste Absorption unter 
gleichzeitiger mechan. Zerstorung ergab sieh fiir Al20 3-haltigen Feuerton. Die S i0 2- 
haltigen Tone bedeckten sieh mit einer Schicht viscosen Silicats, wahrend bei Silica- 
steinen ein abtropfendes fl. Silicat sieh bildete. Die chem. Zers. des feuerfesten 
Materials wurde durch Behandlung mit verd. HCl u. Wagung des unzersetzten Riick- 
stands bestimmt. Weiter wurde die Verdampfung bei 1000° fur wechselnden (Jeh. 
an K ,0  — bis 4 %  — gepriift. (Trans, ceram. Soc. 24. 436— 55. Okt. 1935.) P l a t z m .

I. S. Smeljanski, Sulfitcelluloselaugen ais Sirupersatz. Eingedickte Sulfitablauge 
kann (zusammen mit 2 %  CaO) vorteilhaft ais Zusatz bei der Herst. von Dinassteinen 
venvcndet werden. Im untersuchten Falle wird ais optimaler Zusatz ein solcher von
0 ,2 5 %  gefunden. Im Vergleich mit Sirup wird ein hoheres Bindeyermogen festgestellt. 
(Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3 .1 0 0 — 02 . Febr. 1935. Charków.) R . K .  M u l l e r .
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Lewis B. Miller, Einflu/3 der Isolierung auf Silica-Auskleidungen eines Stahl- 
flammofengewolbes. Zwei Faktoren becinflussen Lebensdauer u. Stabilitat der Silica- 
ausfiitterung. Die Temp. ist der physikal. Faktor. Es bilden sich 3 Zonen. Die dem 
Feuer zugewandte ist in Cristobalit umgewandelt, die mittlere besteht aus Tridymit 
u. die auBerc aus Quarz. Der chem. Faktor besteht in der Bldg. von Fe-Silicaten. 
Bei yorhandcner Isolierung ist die Wrkg. der fl. Fe-Silieate w'eniger zerstórend. (Buli. 
Amer. ceram. Soc. 14. 359—64. Nov. 1935. JOHNS-MANVILLE Research Labor.) P la tzm .

S. Nagai und Y. Kosaki, Sludien uber die Einflusse der Fluoride auf die Thermal- 
syiithe.se. der Kalksilicate. VII. (VI. vgl. C. 1935. II. 3077.) Mit Hilfe des Verf. von 
J a n d e r  u . H o f f m a n n  (C. 1933. I. 1975) wird durch fraktionierte Auflsg. die Menge 
der Mineralien CaO-SiO?, 3 C a 0 -2 S i0 2, 2 CaO - SiO, u. 3 C a 0 -S i0 2 festgestellt, die 
sich beim Brennon von Mischungen CaC03: S i0 2 =  2: 1 u. 3: 1 bei Tempp. von 1000 bis 
1400° bilden. Bei CaF2-Zusatz yon 0,5— 5% u. Anniiherung an das Eutektikum 
CaO— 2 C a 0 -S i0 2—CaF2 wird die Bldg. der Kalksilicate erheblich beschleunigt. Die 
fiir die Portlandzementherst. wichtige Bldg. des 3 C a 0 -S i0 2 geht bei 1200° auch bei 
hohem CaF2-Zusatz u. langer Erliitzungszeit noch nieht genugend vollstandig vor sich 
(ca. 20% freier Kalk im Brennprod.), dagegen waren in dem bei 1300° gebrannten Prod. 
(1% CaF2-Zusatz) 83% 3 C a 0 -S i0 2 yorhanden u. 93% in dem bei 1400° gebrannten 
Klinker, der iiberhaupt keinen freien Kalk mehr enthielt. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 38. 294 B— 97 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) E l s n e r  v . G r o n o w .

P. Mecke, Vber die Loslichkeit von Calciumsulfat und Calciumhydrozyd. Das Verh. 
des CaS04 u. Ca(OH)2 wurde in solchen Lsgg. bzw. Mischungen m it anderen Verbb. ge- 
priift, wie sie bei der Einw. aggressiyer Wasser auf Zement in Frage kommen konnen. 
Bei 18° sind 203 mg CaS04 in 100 g W. 1., bei 100° 175 mg. Gebrannter Gips ergibt 
etwa 4-fach iibersattigte Lsgg., die nach ca. 48 Stdn. wieder n. Konz. erreichen. —  Mit 
steigendcm CaCl2-Geh. der Lsg. sinkt die Loslichkeit des CaS04, iihnlich verhalt sich 
NH3, dagegen wird die Loslichkeit durch Alkalichloride u. NH4C1 erhóht. In Kalkwasser 
ist die Loslichkeit des Gipses um 20% kleiner ais in W. Mit steigender Konz. yon 
NaCl-Lsgg. steigt die Loslichkeit des Ca(OH)2 etwas an. Sie betragt in 2%ig. NaCl-Lsg. 
162 mg, in 8%ig. NaCl-Lsg. 179 mg je 100 g Lsg., bei einer weiteren Erhohung der 
NaCl-Konz. nimmt die Loslichkeit aber wieder ab. Bei der Einw. yon N a2S 0 4-Lsg. auf 
Ca(OH)2 entstehen die gleichen Verbb. wie in der Lsg. von Gips in NaOH-Lsg. Es be- 
finden sich im Gleichgewicht 88 Ca(OH)2, 136 CaS04, 520 NaOH u. 889 mg Na„SO., bei 
Zusatz von CaS04 zu 1% NaOH. (Zement 24. 764—65. 28/11. 1935.) G r o n .

Otto Fr. Honus, Beitrag zur Warmetonung einiger bei der Portlandzementsynthese 
auftreicnden Reaktionen. (Vgl. C. 1934. II. 3161.) Die Bildungswarme des C a0-Fe;0 3 
wird aus der Anderung chem. Gleichgewichtszustande mit Hilfe einer modifizierten 
Gleichung nach N e r n s t  zu 18,85 kcal/Moi berechnet, wahrend der Warmeaufwand 
fiir die Bldg. des C a0-Fe20 3 aus krystallin. Fe20 3 u. Kalkspat 23,5kcal/Mol betragt. 
Dio vom Vf. berechneten Totalgleicligewichtsdrueke fur die Rk. des CaS04 mit Fe20 3 
stimmen mit den yon M a r c h a l  gefundenen gut uberein, u. aus diesen wird zunachst 
die Warmetonung yon —95,95kcal/Moi fur die Rk.:

CaS04 +  Fe2Ó3 (krystallin.) C a0-Fe20 3 +  S 0 2 - f  0 2/2 
abgeleitet. Mit Hilfe des H E S S s c h e n  Satzes wird dann unter Benutzung bekannter 
Bildungswarmen die gesuchte des C a0-Fe20 3 ais Differenz gefunden. (Zement 24. 761 
b is  763. 28/11.1935.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Otto Fr. Honus, Beitrag zur Warmetonung einiger bei der Portlandzementsynthese 
auftretenden Reaktionen. II. (I. ygl. yorst. Ref.) Die Bldg. yon CaO • A120 3 aus CaS04 
u. A120 3 erfolgt nach der Bruttogleichung:

CaS04 +  A120 3 ^  CaO • A120 3 +  S 0 2 +  0,5 0 2.
Die Warmetonung dieser Rk. wird nach einer modifizierten Gleichung nach N E R N ST  

zu — 98,182 i  0,051 kcal/Moi gefunden. Die Gleichgewichtsdrucke dieser Rk. sind fiir 
yerschiedene Tempp. ausgerechnet. Fiir p  =  760 mm Hg findet man t =  1363°. — 
Fiir die Bldg. des C a0'A l20 3 aus CaO +  a-Al20 3 wird 3,518 kcal/Moi gefunden, fiir 
C a O + y -A l2Ó3 aber 16,62 kcal/Moi. Fiir die prakt. wichtige Rk.:

CaC03 (gefallt) +  y-Al20 3 =  C 02 - f  CaO • A120 3 
erhalt man bei 20° einen Warmeaufwand von 24,26 kcal/Moi. (Zement 24. 793—9-->- 
12/12.1935.) E l s n e r  v . G r o n o w .

G. MuBgnug, Beitrag zur Frage der Quellung und Schwindung der Zemente. Kiirzere 
Mitt. iiber die C. 1936. I. 407 referierte Arbeit. (Zement 24. 717—21. 7/11- 
1935.) E l s n e r  v .  G r o n o w .
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A. Steopoe, D ie Einwirkung der Koldensaure auf erhdrleien Zement. In W. gel. 
C02 ist betonschadlich wegen der Uberfiihrung des Ca(OH)2 im erharteten Beton in 1. 
Bicarbonat. Die bei der Erhartung gebildeten Kalksilicat- u. Aluminatgele werden 
ahnlich dem Ca(OH)2 durch die Luftkohlensaure in CaC03 iibergefiihrt. Die bei dieser 
Rk. freigesetzte S i0 2 ist nicht mehr HC1-1. Denn mit Calciumcarbid stark poroś ge- 
machte Purzementkorper erwiesen sich um so weniger HC1-1., je langer sie an der 
Zimmerluft gelcgen hatten. Daher liefern die Verff. zur Best. des Mischungsyerhalt- 
nisses im Beton, die auf der Best. der 1. S i0 2 beruhen, haufig zu kleine Werte fiir den 
Zcmentgeh. Um alle S i0 2 zu losen, muB der sauren Zers. eine alkal. Waschung des 
Ruckstandes folgen, denn konz. HC1 wirkt koagulierend auf die S i0 2. (Zement 24. 
795—797. 12/12. 1935. Bukarest, Chem.-Techn. Inst. d. Uniy.) E l s n e r  V. G r o n o w .

Vieri Seyieri, Die Kontrolle der chemischen Widerstandsfdhigkeit der Zemente gegen
iiber Meerwasser. (Vgl. C . 1934. II. 2 5 7 8 .) tJberblick iiber bisherige Unterss. auf diesem 
Gebiet, Diskussion eines fiir systemat. Unterss. von belg. staatlichen Stellen aufgestellten 
Programms. (Cemento armato. Ind. Ccmento 32. Nr. 8 . Teil II. 77— 8 0 . Aug. 
1935.) R .  K .  M u l l e r .

A. Hummel, Vom Kriechen oder Fliefien des erharteten Betons und seiner •prak- 
tischen Bedeutung. Das FlieBen des Betons muB bei allen behinderten Formanderungen 
spannungsyermindernd wirken. In diesen Fallen kann der Elastizitatsmodul E  keine 
richtigen Aufschliisse uber die wahren Betonspannungen liefern. E  ais Quotient aus 
Belastung o u. spez. Zusammendriickimg e, ist stets kleiner, wenn e (gesamt) u. nicht 
e (federnd) eingesetzt wird. Die Ergebnis.se der Unterss. von R. E. D a y ie s  (J. Amer. 
Concrete Inst. 1931. 837) werden diskutiert. Bei jahrelanger Dauerlast kann das 
FlieBmaB des luftgelagerten Betons den 3—4-fachen Wert der elast. Formanderung e 
erreichen, wahrend es bei W.-Lagerung kleiner ais s bleibt. Bei lioher Luftfeuchtigkeit 
u. hohem Feinheitsmodul der Zuschlagstoffe bleibt das FlieBen gering. Es besteht 
eine Abhangigkeit des FlieBens von der Natur des Gesteinsminerals. Dieser EinfluB 
geht nicht parallel dem auf die augenblickliche Formanderung e. Das FlieBmaB ist 
um so gróBer, in je jiingerem Alter ein Beton der Dauerbelastung unterworfen wird. 
2J-Modul u. Druckfestigkeit des Betons werden durch das FlieBen des Betons unter 
Last erhoht. Ca. 10% des FlieBmaBes kann nach Abheben der Last durch Erholung 
zuriickgehen. Diese Erholung vollzieht sich schon innerhalb yon 24 Stdn. prakt. voll- 
standig. Infolge von FlieBen u. Schwinden konnte boi bewehrten Saulen eine Yer- 
ringerung der Betonspannung auf weniger ais die Halfte u. eine Steigerung der Span- 
nung in dem Moniereisen bis nahe an die Streckgrenze eintreten. Nach den Unterss. 
yon W. H. G l a n v i l l e  (Build. Res. Techn. Paper Nr. 12. London 1934) ist das 
FlieBen bei Luftlagerung um so kleiner, je schneller ein Zement erhartet u. sinkt mit 
steigendem Zementgeh. fiir alle Belastungszeitraume. Im Gegensatz zum Portland- 
zementbeton wird fiir Beton aus Tonerdezement ein hóheres FlieBen bei NaBbelastung 
gefunden, was auf die yon H um m el (Der Bauingenieur 1924. 112) beobachtete 
Schwindung von Tonerdezement bei Wasserlagerung zuriickgefiihrt wird. —  Es wird 
gezeigt, daB der in Din 1045 § 17 zur Berechnung der elast. Formanderungen aller 
Tragwerke festgelegte JS-Modul von 210 000 kg/qcm eine viel zu hohe Steifigkeit des 
Betons yoraussetzt, die bestenfalls nur yom Tonerdezementbeton bzw. seinem Dauer- 
Widerstandsmodul crreicht wird. -— Langsam erhartende Zemente in magerer Misehung 
begunstigen das FlieBen u. dadurch wird die Neigung zur Rissebldg. in BetonstraBen 
u. Massenbauwerken yerringert. (Zement 24. 799— 802. 812— 15. 19/12. 1935.) G r o n .

C. R. Platzmann, Uber die Ursachen der Korrosion von Mórtel und Belon. Eine 
groBe Zahl moglicher Ursachen fiir die Zerstórung yon Beton wird krit. besprochen. 
(Chem. Apparatur 22. Werkstoffe u. Korros. 10. 53—56. 25/11. 1935.) G r o n .

Heinrich Luftschitz, Der Festigkeitsdbfall erwarmler Mórtel. Nicht nur der Ton- 
erdezementmórtel, sondern aueh Portlandzcmentmórtel erreicht nur geringere Festig- 
keiten, wenn wahrend der Erhartung dauernde oder period. Erwarmungen auf Tempp. 
iiber ca. 30° angewandt werden. (Zement 24. 749—51. 21/11. 1935.) G r o n .

Richard Griin, Die Verwitte.ru.ng der Bausteine vom chemischen Standpunkt. 
(Ygl. C. 1933. II. 269 .1935 . I. 3029.) Die fruheren Unterss. werden durch neue Beob- 
achtungen an Verwitterung8stellen des Essener Domes erganzt, die Verschiedenheit der 
Zerstórung unter gleiehen atmosphar. Bedingungen in Abhangigkeit yon der Lagę des 
Steines im Bauwerk erkennen lassen. In allen Fallen wird Yerarmung der oberen Schicht 
an 1. Salzen u. Kalkanreicherung im Kern beobachtet. (Chemiker-Ztg. 59. 289. 1935.
Dusseldorf.) R .  K . M u l l e r .
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Kristen, Erhohung der Widerslandsfdhigkcit von Mauerwerk gegeniiber Feuer- 
einwirkung dureh geeignete Mortelz usa ynmenselzung des Putzes. Putzmórtel mit 
Schamottemehl-, Zement- u. besonders mit 10% Gipszusatz erwies sich wesentlich 
feuerbestiindiger ais Kalkputz ohne Zusatz. (Tonind.-Ztg. 59. 1209— 13. 9/12. 1935. 
Berlin, Staatl. Materialprtifungsamt.) PLA TZM A N N .

Karl Letters, Ober ncuzeillichc Anforderungen an Mdrteldichtungsmiłtel. Ein Ver- 
gleich von 11 handelsublichen Mórteldichtungsmitteln lehrt, daB die fl. Praparate 
auch meist don Mortel leichter verarbeitbar machen; dio pastenfórmigen Praparate 
machen dagegen den Mortel in der Regel steifer. Zusatze von Seife u. Wasserglas 
kónnen das Sedimentationsvolumen von Zementen stark verandern. Die Art der Aus- 
scheidung der Kalkseifen u. anderer Reaktionsprodd. bewirkt das haufig bewirkte 
Nachlassen der Festigkeit bei Zusatz von Mórteldichtungsmitteln. (Zement 24. 777 
bis 7 8 1 . 5 /1 2 .1 9 3 5 .)  E l s n e r  v . G r o n o w .

M. A. Rusher, MefSapparat zur Bestimmung der Starkę von Emails. Mitteilungen 
iiber Messung auf elektr. Wege. Beschreibung des betreffenden App. (Buli. Amer. 
ceram. Soc. 14. 365— 67. Nov. 1935. Schenectady, New York, Gen. El. Co.) P l a t z m .

C. J. Kinzie und J. B.M iller, Verfahren zur Priifung der Haftfestigkeit von Emails 
an Metali. Beschreibung eines, auf dem Prinzip der Kugeldruckprobe beruhenden 
App., der os gestattet, den EinfluB der Erhitzungsdauer wie -lióhe auf die Haftfestig
keit zu bestimmen u. das Verh. einer Emaille in der Praxis zu beurtcilen. (Buli. Amer. 
ceram. Soc. 14. 371—73. Nov. 1935. Res. Lab. Titanium Alloy Manuf. Co.) P l a t z m .

Tuschhoff, Ober die Bestimmung der offenen und gesehlossenen Poren in Schamotte- 
kornem. (Vgl. 1935. II. 2262.) Kurze Erorterung .bekannter Methoden zur Best. der 
Poren in keram. Korpern. (Tonind.-Ztg. 59. 603—05. 24/6. 1935. Hoganas,
Schweden.) ScH U ST E R IU S.

T. Westberg und Y. Wahlberg, Der praktische Arbeitsgang der Hóganasmethode 
zur Bestimmung der offenen und gesehlossenen Poren im Schamottekom. (Vgl. vorst. 
Ref.) Fiir die C. 1935. II. 2262 beschriebene Methode wird hier noehmals eine sehr 
ausfuhrliche Arbeitsvorschrift gegeben. (Tonind.-Ztg. 59. 644— 45, 655— 58. 8/7. 1935. 
Hoganas, Schweden, Hoganas Billesholms Aktiebolag.) SCH U STERIU S.

W. Steger, Zur Temperaturleitfahigkeit keramischer Massen. Es wurde das Priif- 
verf. von P y k  u. S t a l h a n e  (C. 1932. II. 1673), das die Temp.-Leitfahigkeit nur 
bis 100° zu bostimmen gestattet, derart erweitert, daB die Grenzo bei 400° lag. Be
schreibung der Apparaturen. Mitteilung der Grenzziffern fur die Warmeleitzahlen 
von feinkeram. Massen. (Ber. dtsch. keram. Ges. 16. 596— 606. Nov. 1935. Berlin, 
Chem.-Techn. Vers.-Anst. Staatl. Porzellanmanuf.) PLA TZM A N N .

Hans Kiihl, Kalkmodul, Kalksdttigung und Kalkstandard der P o r t l a n d z e m e n t e . 
In den Formeln fiir den Kalksattigungsgrad der Portlandzemente brauchen das MgO, 
Alkalien u. S 0 3 nicht berucksichtigt zu werden, da sie weder Kalk, noch Hydraule- 
faktoren fiir sich in Ansprueh nehmen. Es wird die Annahme gemacht, daB Alkalien 
u. S 0 3 im Klinker sich annahernd neutralisieren. Das Einfrieren der beim Brennen 
von Zement sich bei ca. 1450° einstellende Gleichgewichto bei der Kiihlung hat zur 
Folgę, daB weniger Kalk gebunden wird, ais nach der Kalksattigungsformel (Tonind.- 
Ztg. 54. 391. 1930) erwartet wird. Senkt man SUicat- u. Tonerdemodul auf etwa 1,2, 
so ist vollstandige Kalksattigung schon bei tieferen Tempp. infolge reichlicher Bldg. 
von Sinterschmelze móglich (D. R. P. 457 621). Die Formel von L e a  fiir den Kalk
standard der Portlandzemente (Coment, Cement Manuf. 8  [1935]. 45)

CaO =  2,8 S i0 2 - f  1,18 A1,_0, +  0,65 Fe20 3 
liefert e tw a s  hóhere CaO-Werte a is  die K U H L s c h e  Formel:

CaO =  2 ,8  S i0 2 +  1 ,1  A120 3 +  0 ,7  F e Ą  
u. liefert die Kalkmenge, die nach <łen Regeln des chem. Gleichgewichtes von den 
Hydraulefaktoren bei der Sintertemp. gebunden werden kann. AJs „Kalkstandard" 
wird die tatsachlich gebundene Kalkmenge im Vergleich zur „hochstmóglichen Kalk- 
bindung“ (Kalkstandard 100) bezeichnet. (Tonind.-Ztg. 59. 1 2 2 1— 2 4 . 12 /12 . 
1 9 3 5 .)  E l s n e r  v . G r o n o w .

C. R. Platzmann. Bestimmung der Mischungsterhallnisse in Mortel und Beton- 
Dio in Deutschland ubliehen Methoden der Best. des Anteiles an Bindemittel in Kalk- 
mórtel, Zementmórtel u. Beton werden an Hand der Literatur referiert. (Cement, 
Cement Manuf. 8 . 257—60. Nov. 1935.) E l s n e r  v. G RONOW .



1 9 3 6 .  I . H t i . S i l i c a t c h e m i e . B a u s t o f f e . 1 0 8 7

Minnesota Mining and Manufacturing Co., St. Paul, Minn., V. St. A., Schleif- 
papier, Sandpapicr o. dgl., bestehend aus der Tragerbahn, wie Papier, Gewebe o. dgl., 
einer Grundschicht (presize), einer Bindeschicht fur Schleifmasso u. einer Schieht fiir 
die Riickseite. —  Beispiel fiir die Zus. der Grundschieht: 7,2 Nitrocelluloso (I), 42 Leicht- 
ól (minerał spirit); 37 Butyl-CelIosolve, 8 chines. Holzól; 2,5 Ricinusol u. 3 Harz. —  
Beispiel fiir die Riickseitenschicht: 8,8 I, 13,2 trocknendes Pflanzenól; 29,0 Petroleum - 
dest.; 25,5 Nitrocelluloselosungsm.; 17,0 gemahleno Silica; 4,5 Harz; 2 W . u. dann 
noch Weichmacher. (E. P. 425 355 vom 7/6. 1933, ausg. 11/4. 1935.) B r a t j n s .

W. Gr. Ewreinow, U . S. S. R ., Darstellung von krystaUisiertem Borcarbid. Eine 
Mischung aus Bor u. Kohle wird im Schmelzofen mit einer zerkleinerten Cu-Legierung 
mit etwa 10% Ag bedeckt, geschmolzen u. die erkaltete Schmelze in H N 0 3 gel. (Russ. P.
38134 vom 29/6. 1933, ausg. 31/8. 1934.) R ic h t e r .

Norton Co., V. St. A., Borcarbidformkorper. B4C in krystalliner Form, frei yon 
Graphit u. mit einer D. 2,4—2,55 wird zerkleinert, bis es von einem 80-Maschensieb 
auf den cm nicht mehr zuruckgehalten wird u. in einer Kolbenpresse geformt unter 
elektr. Erhitzen auf etwa 2300°. Es entsteht ein Formkórper mit einem Geh. an iiber 
99% B4C, von metali. Aussehen u. einer Bruchfestigkeit yon iiber 7000 kg/qcm,der 
sich ais Schleifmittel eignet. t)ber die Herst. des B4C vgl. F. P. 746 628; C. 1933.
H. 4376. (F. P. 780 367 vom 16/10. 1934, ausg. 25/4. 1935. A. Prior. 20/10.
1933.) H o l z a m e r .

Verreries de la Gare et A. Belotte reunies, Soc. an., Valenciennes, Frank- 
reich (Erfinder: A. Kampfer und A. C. Plótze), Schleifen und Durchbohren von 
Sicherheiłsglas unter Verwendung von Werkzeugen, welche hergestellt sind aus hart- 
kornigen Schleifstoffen, -wie Schmirgel, Carborundum, Korund o. dgl., feinkórnigen, 
weicheren Stoffen, wio Steatit, u. einem gebrauchlichcn Bindemittel. (Belg. P. 391464 
vom 7/10. 1932, Auszug yeroff. 25/4. 1933. D . Prior. 29/4. 1932.) H o f f m a n n .

Comp. International pour la Fabrication Mścaniąue du Verre (Procede 
Libbey-Owens) Soc. An., Belgien, Verwendung von geschmolzenem Quarz zur Her- 
stdlung von m it geschmolzenem Glas in Beruhrung konimenden Teilen, wie besondere 
Abschnitte des Schmelzofens, in die Schmelze eintauchende Vorr., Schwimmer, Glas- 
speiser, Glasformteile u. Auslaufe. (F. P. 787 833 vom 26/3. 1935, ausg. 30/9. 1935.
D. Prior. 8/9. 1934.) K a r m a u s .

Georges Delacroix & Henri Horaist, Frankreich, Herstdlung von brikettierten 
Glasrohstoffmischungen. durch inniges Vermischen der bcnotigt-en Rohstoffe u. spaterem 
Zusatz von in W. 1. Glasbildnorn (z. B. Na2C 03, Na2S 0 4), dio ais Bindemittel fur die 
sonstigen Rohstoffe (S i02, CaC03, A1„03 usw.) dionen. (F. P. 788 409 vom 12/7. 1934, 
ausg. 10/10. 1935.) " ” K A RM A U S.

Celanese Corp. of America, Del., iibert. yon: W illiam Henry Moss, Cumber
land, Md., V. St. A., Verbundglas. Zu Can. P. 317 919; C. 1934. II. 1512 ist folgendes 
nachzutragen: Ais Bindemittel fiir die Cellulosederiyatzwischenschicht benutzt man 
Methyl- (bzw. Athyl-) p-toluolsulfonamidharz, gegebenenfalls in Verb. mit Cellulose- 
acetat, z. B. 10 (Teile) Acetylcellulose, 10 Athyltoluolsulfonamidharz u. 100 Aceton. 
(A. P. 1 953 971 vom 20/10. 1928, ausg. 10/4. 1934.) Sa l z m a n n .

Celanese Corp. of America, Del., iibert. von: Arthur Eichengrtin, Charlotten- 
burg, Kunstliches Drahtglas fiir Fenster, Gefliigelstalle, Wandbekleidungen u. dgl. aus 
mit Cellulosederim. iiberzogenem Drahtgeflecht. Durch einen Zusatz von 50—150% 
halogenierter Phosphorsaureester, z. B. Triparachlorphenyl-, Chlorbromkresyl-, Tribrom- 
viethyl-, Trichlorbutylphosphat u. dgl., beispielsweise zu Celluloseacetat erhalt man 
vollig unbrennbare Schichten. (A. P. 1985 771 vom 19/10. 1931, ausg. 25/12. 1934.
D. Prior. 7/8. 1931.) SALZMANN.

Max PerkiewiCZ, Ludwikowo, Polen, Erzeugung reinfarbiger Tonwaren durch 
oberfliichliche Behandlung mit einer Aufschlammung von natiirlichen oder kiinst- 
lichen Harzen, wie Fichtenharz u./oder Harzstoffen, wie Harzsaure, gemaC D. R. P. 
545 237, dad. gek., da8  1. der Harzaufschlammung (I)fein yerteilter Ton oder Ge- 
mische yon fein yerteilten Tonen zugesetzt werden. —  2. die Tonwaren mit mehreren 
verschiedenen tonhaltigen I behandelt werden. —  3. der Harz-Tonaufschlammung (II) 
geringe Mengen an Schutzkoll., z. B. Leim, Dextrin o. dgl., zugesetzt werden. —  4. friih 
smternde Tone, FluBmittel, Fritten o. dgl. ais Zusatz zu der II yerwendet werden.

R- P- 621441 KI. 80b yom 15/8. 1931, ausg. 7/11. 1935. Zus. zu D. R. P.
545 237; C. 1932. I. 3890.) H o f f m a n n .
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Giovanni Fuschi, Castelli, und Maurizio Korach, Bologna, Italien, Herstdlung 
dichłer Porzdlangegenst&rułe. Bei der Verformung von Porzellanschlicker durch Ab- 
setzenlasscn der Porzellanmasse an den Wanden von Formen wird der Schlicker in 
dauemdcr Bewegung gehalten, um gasblasenfreie Formlinge zu erhalten. Der Schlicker 
kann aueh noch erhitzt werden. (E. P. 434494 vom 27/2. 1934, ausg. 3/10. 
1935.) H o f f m a n n .

Eugen Brill, Deutscliland, Zahnersatzmasse, bestehend z. B. aus 30 (Teilen) ALOj, 
15 Li»COn, 15 Feldspat, 33 Sand u. 5 ZnO, die nach Zusammenschmelzen bei etwa 1300° 
u. Pulyern mit o-, Pyro- oder Metaphosphorsaure angerieben wird. Ais Ansatzfl. kann 
aueh eine Lsg. von Zn- u. Al-Phosphat unter Zusatz kleiner Mengen Li-Phosphat in 
H nP 0 4 dienen, wobei ein Zahnzement etwafolgender Zus. anzuwendenist: 30—50 (Teile) 
Ai„0.,, 10— 20 Feldspat, 25— 40 Sand u. 1— 10 Fiillstoffe, wie ZnO, FluIBspat u. a. m. 
(F: P. 779 087 yom 28/9. 1934, ausg. 29/3. 1935. D. Prior. 28/9. 1933 u. E. P. 430 624 
vom 27/9. 1934, ausg. 18/7. 1935. D. Prior. 28/9. 1933.) S c h in d l e r .

Wilhelm Rosemeier, Gleiwitz, Herstdlung eines feuerfesten Mórtels, dad. gek., 
daB man zu dem gewóhnlichen feuerfesten Mórtel ein Gemisch von 6— 15% Kohle, 
3—10% Lehm, 5— 15% Wasserglas u. 52% Kicselsaurc sowie event. 2—8% wasser- 
freie Soda hinzugibt, bis 100° erhitzt, dann mahlt u. m it Wasserglas yerarbeitet. 
(Polu. P. 20 514 yom 6/4. 1933, ausg. 3/11. 1934.) K a u t z .

P. P. Budników und K. F. Muchin, U. S. S. R., Herstdlung feuerfester Stoffe 
zum Auskleiden von rotierenien Zemeniofen. Dolomito yerschiedener Zus. werden in 
einem solchen Verhaltnis yermischt, daC nach dem Brennen bei etwa 1460° ein Prod. 
erhalten wird, in dem die Menge yon A120 3 +  Fe20 3 4—6% u. die des S i0 2 6— 7% 
betragt. Das Prod. wird ais solchcs oder nach Zusatz organ. Bindemittel, wie Stein- 
kohlenpech, Dextrin u. Melasse, oder yon Wasserglas in iibliehcr Weise zum Ausfuttern 
der rotierenden Zementófen yerwendet. (Russ. P. 43 566 vom 27/10. 1934, ausg. 
30/6. 1935.) R ic h t e r .

Jerzy Konarzewski, Mala Dąbrówka, Polen, Herstellung feuerfester Dolomit- 
ziegd, dad. gek., daB Dolomit mit 3— 5% Fe- u. Al-Geh. bei 1600° gebrannt, dann ge- 
mahlen u. mit Teer bzw. Pech oder Mineralólen yermengt wird. Die so erhaltene M. 
wird zu Ziegeln geformt, die Oberflaehe m it Bindemitteln, welche Fe, Al oder Si ent- 
halten, bedeckt u. bei 1600° gebrannt. Um das Zusammenkleben der Ziegel zu ver- 
hindern, wird zwischen dieselben vor dem Brennen ein entsprechend dickes, mit Mg- 
oder Ca-Verbb. getranktes Papier gelegt. (Poln. P. 20 632 vom 1/3. 1933, ausg. 1/12.
1934.) K a u t z .

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H ., Bochum, Herstdlung von Schamottesteinen aus 
etwa gleiehcn Teilen grobkomiger Schamotte (KomgróBe iiber 3 mm) u. feinkórniger 
Schamotte (KomgróBe unter 0,5 mm) bei Fehlen von Schamotte mittlerer Kórnung 
u. m it getrennter Zugabe des Bindetons zum Feinkom, dad. gek., daB 1. das Grob- 
kom mit einer Tonhaut umhiillt u. der iiberwiegende Teil des Tones mit dem Fein- 
korn zu einer Pastę yerarbeitet, diese mit dem Grobkom yermischt u. die Mischung 
yerformt, getrocknet u. gebrannt wird. —  2. ais Feinkorn Schamottemehl yerwendet 
wird, das aus bei etwa 1000° gegluhtem feingemahlenem Ton besteht. (D. R. P- 
621283 KI. 80b yom 28/11. 1931, ausg. 4/11. 1935.) HOFFMANN.

Bolidens Gruvaktiebolag, Stockholm, Schweden, Zement. Er enthalt Al-A rsenat 
nebst Kalk, Ca-Silicat, Portlandzement, Aluminatzement o. dgl. kalkreiche techn. 
Prodd. — Das Al-Arsenat wird durch Osydation von As20 3 in Ggw. yon tonerdehaltigem 
Materiał hergestellt u. darauf mit den ubrigen Bestandteilen des Zements yermischt. 
Die Oxydation erfolgt durch Luftsaucrstoff. Gegebenenfalls kónnen aueh K atalysa to ren , 
wie Fe-, Mn- oder Cu-Yerbb. oder H N 0 3, Nitrat oder nitrose Gase, anwesend sein. 
(Schwed. P. 84205 yom 19/2. 1934, ausg. 27/8. 1935.) D r e w s .

Valley Forge Cement Co., iibert. yon: Charles H. Breerwood, Herstdlung von 
Zementrohmischungen. Tonanner Kalkstein wird gemahlen u. hierauf bei einer solchen 
Temp. gebrannt, bei der das C 02 ausgetrieben wird, die jedoch noch nicht ausreicht, 
SiO., mit CaO in Rk. treten zu lassen. Das Brenngut wird in W. aufgeschlammt, wobei 
eine Hydratisierung des CaO eintritt. Die Schlamme wird durchgeriihrt. Die sich ab- 
setzenden gróBeren Teile des Schlammgutes, welche im wesentlichen die fiir die Zement- 
herst. unbrauchbaren Verunreinigungen des Kalksteines enthalten, werden yerworfen. 
Aus den feinen Teilen des Schlammgutes wird die Zementrohmischung hergestellt. 
(A. P. 2 006 939 vom 5/6. 1934, ausg. 2/7. 1935.) HOFFMANN.
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Soc. an. Le Ferrociment, Marchienne-au-Pont, Herstellen von Hoclwfmze.me.nt. 
Der Zementrohmischung werden 0,25— 3% Alkalisulfat u. 0,25—3% CaSO* zugesetzt. 
(Belg. P. 389 742 yom 9/7. 1932, Auszug veroff. 7/2. 1933.) H o f f m a n n .

Cimenteries et Briąueteries reunis (C. B. R.) Soc. an., Antwerpen, Her
slellung von wcijiem Zement. Auf den gliihenden Zementklinker wird stuckiges Holz, 
Lignit oder Kolile geworfen. (Belg. P. 388 949 yom 3/6. 1932, Auszug yeroff. 14/1.
1933. D. Prior. 8/2. 1932.) HOFFMANN.

Fred Ottman, Jersey City, N. J., V. St. A., Herstdlung eines wasserabweisenden 
Magnesiazementes. Eine in W. unl. Seife, wie Al-Palmitat, wird in der Kalte mit einer 
geringen Menge eines fctten Oles vermiseht u. hierauf mit einer konz. MgCla-Lsg. in 
Ggw. eines Emulgierungsmittels zur Emulgierung gebracht. Zur Stabilisierung der 
Emulsion wird ein geringer Zusatz eines kaust. Alkalis yerwendet. Die M. wird mit 
den Bestandteilen des Magnesiazementes yermischt. (A. P. 2 008 034 vom 26/3. 1934, 
ausg. 16/7. 1935.) H o f f m a n n .

Erie Russell Harrap, Manchester, England, Herstellung nicht auswittemder Asbest- 
zementplatten. Die Asbestzementplatten werden mit Osyden, Hydroxyden oder unl. 
Salzen von Zn, Ca u. Mg behandelt u. hierauf entweder mit einer Wasserglaslsg. u. 
einer Lsg. eines Chlorides, z. B. ZnCl2, oder mit einer Lsg. eines Chlorides, Sulfates 
oder Phosphates uberzogen. In beiden Fallen bilden sich harte Rk.-Prodd., die keine 
Neigungen zu Auswitterungen besitzen. (E. P. 433 973 vom 27/4. 1934, ausg. 19/9. 
1935.) H o f f m a n n .

J. O. Larsson und J. A. Johansson, Mariannelund, Schweden (Erfinder:
H. H. Hultgren und E. A. K. Hultgren), Veredeln von Asbestzementschiefer. Zu 
Dan. P. 50 017; C. 1935. II. 104 ist nachzutragen, daB die grobgeschliffenen rohen 
Schieferplatten naeh dem Trocknen u. Erwarmcn mit einer wss. Lsg. yon Gu-Mg-Silico- 

fluorid behandelt werden. Hierauf lafit man dio Platten von selbst trocknen, erteilt 
ihnen Feinsehliff u. poliert sie. (Schwed. P. 84 323 vom 7/2. 1934, ausg. 11/9. 
1935.) D rew s.

Hans Kiihl, Berlin-Lichterfelde, Erzeugung von gegen Wasser und wafirige Losungen 
■Kiderstandsfahigen Asbestzementfabrikaten. Ais Bindemittel fiir Asbest wird ein mit 
Si02-haltigen Zuschlagen yersetzter Zement verwendet. Die M. wird naeh der Forrn- 
gebung durch gespannten W .-Dampf geliartet. Beispielsweise wird ais Bindemittel 
fiir 15—20 (Teilc) Asbest 85— 80 eines Gemisches yerwendet, welches aus 20—30% 
Zement u. 80—70% Puzzolanen oder Quarz besteht. (Oe. P. 142415 vom 14/8. 1930, 
ausg. 25/7. 1935. D. Prior. 24/8. 1929.) HOFFMANN.

Kareł Sticha, Hradee Kralove, Tschechoslowakei, Herstellung gefdrbter Asbest- 
zementplatten. Der Asbestzementmasse wird im Hollander cin Farbstoff zugesetzt. 
Die M. wird zu Platten yerformt, die im feuchten Zustande mit einer wss. Farbstofflsg. 
bespruht werden. (A. P. 2 007411 vom 20/6. 1934, ausg. 9/7. 1935. Tscheehoslowak. 
Prior. 22/6. 1933.) ~ H o f f m a n n .

>,Straba“ StraCenbaubedarfs-Akt.-Ges., Zurich, Herstellung eines ‘pulterformigen 
hydraulischen Bindemittels, dad. gek., daB die pulverfórmigen hydraul. Bestandteile 
u. die pulverformigen Zuschlage je fur sich zerstaubt u. die entstehenden Staubwolken 
miteinander yermischt werden. (D. R. P. 620 989 KI. 80 b yom 18/9. 1932, ausg. 
31/10. 1935.) H o f f m a n n .

J. W. G de Verulam, London, Mórtelmischung, bestehend aus 4 (Teilen) CaC03- 
oder Dolomitpulyer u. 1 (Ca(OH)2 oder Ca(OH)2-Mg(OH)2. (Belg. P. 390 405 vom 
12/8. 1932, Auszug yeroff. 3/3. 1933. E. Prior. 18/8. 1931.) H o f f m a n n .

Robert Jones, Aberangell, England, Herstdlung von Baudementen. 2 (Teile) 
Portlandzement (I) werden mit 4 Tonstaub yermischt. 2 I werden mit 1 Schieferstaub 
(II) yermischt u. mit dem ersten Gemenge yereinigt. 2 I werden mit 1 II yermischt 
u. mit der bisher erzeugten M. yermengt. 2 I werden mit 1 FluBsand yermischt u. der 
yorhandenen M. zugesetzt. Das Ganze wird unter langsamem Zusatz von Kalkmilch 
zu einer piast. M. yerarbeitet, welche geformt, getrocknet u. erhitzt wird. (E. P. 
430404 yom 15/1. 1935, ausg. 18/7. 1935.) H o f f m a n n .

Stefan Rulski, Warschau, Polen, Herstellung eines leichten Baumaterials dad. gek., 
daD man gemahlenen Kork mit wss. Lsg. yon Zement, hydraul. Mortel u. etwas MgCl2 
yermengt, formt u. dann prefit u. trocknet. (Poln. P. 20 041 yom 10/10. 1932, ausg. 
5/7. 1934.) *  K a u t z .

G. Tielemans, Woluwe-St.-Lambert, Herstellung von leichten Isoliersteinen aus 
einem Gemisch aus unyerweslich gemachten Isolierstoffen, einem hydraul. Bindemittel
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u. einer wss. Lsg. eines anorgan. Salzes. (Belg. P. 391686 vom 18/10. 1932, Auszug 
veroff. 25/4.1933.) H o f f m a n n .

Aktieselskabet for Kemisk Industri, Kastrup, und Poul Harald Ussing, 
Kopenhagen, Danemark, Isolierende Bauplatten. Ein gegen Schall, Feuchtigkeit u. 
Warme isolierendes Materiał mit einer D. von 0,2—0,5 erhalt man aus Sagemehl, 
gegebenenfalls unter Zusatz geringer Mengen von Faserstoffen, wie Asbest, Torffasero, 
Stroh, Holzfasern o. dgl.; diese Stoffe werden mit einer Emulsion yersetzt, welche 
Latex, Asphalt sowie eine zur Vulkanisierung ausreichende Menge S entbiilt. — Aus 
Sagemehl u. der genannten Emulsion, -welche hóchstens 2% Kautschuk u. hochstens 
10°/0 Asphalt enthalt, stellt man eine M. her, die nach dem Trocknen, Pressen u. Vulkani- 
sieren 85—95°/0 Sagemehl enthalt. D ie zu einer Platte geformte M. kann vor dem 
Vulkanisieren u. Trocknen beiderseits mit einer oder mit mehrercn Schichten impra- 
gnierten oder unimpragnierten Papiers bzw. Pappe Ycrsehen werden. Wahrend des 
Trocknens sollen diese Schichten an den Platten verbleiben. Die auf diese Weise her- 
gestellten Platten konnen ohne Vorbehandlung mit Ólmalereien versehen, mit Leim- 
farbcn angestrichen u. tapeziert werden. (Dan. P. 50 777 vom 2/7. 1934, ausg. 14/10. 
1935.) D r e w s .

Anton Svarg, Tschechoslowakei, Wandisolierung. Die Wandę werden mit einer 
etwa 7 mm starken Mortelschicht bekleidet, die gut geebnet wird. Auf diese Mortel- 
schicht wird Asphaltpapier angepreflt, auf welches eine etwa 10 cm starko Mórtel- 
schicht aufgebracht wird. (F. P. 785 924 vom 24/10. 1934, ausg. 22/8. 1935. Tschecho- 
slowak. Prior. 25/10. 1933.) H o f f m a n n .

Viggo Hermansen, Moss, Norwegen, und Oskar W iig, Oslo, Norwegen, Isolations- 
masse. Sie wird hergestellt aus espandiertem Korkkom (4 Vol.-Teile), Zement (1) 
u. soviel mit CaCl2 (2°/„ des Zementgewichts) versetztem W., daB eine feuchte M. 
erhalten wird. — Das erhaltene Prod. ist schall- u. warmeisolierend; es findet ins
besondere Verwendung fiir die Isolation von EisenbetonfuBbóden. Hierzu vgl. Diin. P.
46 671; 0 . 1 93 4 .1. 2522. (N. P. 55 610 vom 14/7. 1934, ausg. 16/9. 1935.) D r e w s .

Johns-Manville Corp., New York, N. Y ., iibert. von: Edward A. Toohey und 
Archibald Hughes, Somerńlle, N. J., V. St. A., Warmeschulzstoff. 87,5 (Teile) Asbest- 
fasem werden mit 121/ ,  eines pulverigen Gemisches vermengt, welches aus 20% ge- 
pulyertem Al-Stearat (I) u. 80% Talkpulver (II) besteht. Die mit diesem Pulvergemisch 
iiberzogenen Fasem werden auf etwa 230° F  erhitzt. Bei dieser Temp. schm. das I 
u. yerluttet gleichzeitig das II mit den Fasem. Diese sind wasserabweisend u. konnen 
in tiblicher Weise zur Herst. von Warmeschutzpackungen verwendet werden. (A. P. 
2005  356 vom 4/8. 1927, ausg. 18/6. 1935.) H o f f m a n n .

Lawrence Trenery H allett, Rochester, N . Y ., V. St. A., Herstellung von hoch- 
porosen, warme- und schaUisolierenden Formkorpeni. Man vermischt Diatomeenerde (I), 
feinverteilte organ. Fasem, einen pflanzlichen, kolloidalen Klebstoff, ein Bchaumendcs 
Mittel, eine wasserfestmachende Substanz u. W., riihrt die M. heftig, so daB die M. auf- 
gescliaumt wird, formt die schaumige M. u. trocknet die Formkorper. —  Z. B. besteht 
die M. aus 22,3% !>!%• Papierfasern, 1,3% glutenhaltiger Starkę, 0,9% Casein,
0,4%  Alkali u. Ca(OH)2 u. 74% W. Die erhaltenen Formkorper konnen auch mit 
schiitzenden Hiillen umgeben u. ais Wandplatten usw. yerwendet werden. (E. P- 
421 077 Tom 5/9. 1933, ausg. 10/1. 1935.) Sa r r e .

Anthony M. Zottoli, Quincy, Mass., V. St. A., ScJiallisoliercnde, plastische Kork- 
masse zum tJberziehen von Wanden, Decken usw., bestehend aus Korkklein, das ein 
Sieb von 12— 20 Maschen pro Quadratzoll passiert, einer kleinen Menge in W. 1. Kleb
stoff, wie Dextrin, Na2SiC03 oder Gummi arabicum, u. einem hydraul. Bindemittel, wie 
Gips oder Portlandzement, wobei das Yolumyerhaltnis von Kork zu Bindemittel
2— 21/2 zu 1 betragcn soli. (A. P. 1 991877 vom 19/7. 1932, ausg. 19/2. 1935.) S a r r e .

RŚ, Sainte-Marguerite, Frankreich, Herstellung ton feuchtigkeitsbestandigen und 
isolierenden Korkformkorpem. Das Ref. des F . P. 770 343 (C. 1935. I. 3974) ist dahin 
zu erganzen, daB man auch ein Gemisch von Korkschrot u. pulverisiertem S, z. B. 
S-Blume, erhitzen u. darauf die h. M. formen kann, wobei das Erhitzen des Gemischcs 
durch Einleiten von Dampf be wirkt werden kann. (E. P. 423282 rom 6/3. 1934, 
ausg. 28/2. 1935. F . Priorr. 9/6. 1933 u. 31/1. 1934.) Sa r r e .

M. I. Chigerowitsch und M. E. Grischin, U. S. S. R., Wasserdićhtnwchen von 
Baustoffen. Den iiblichen Bestandteilen von Baustoffen, wie Kalk, Sand, Zement u. 
Beton, werden 3— 12% bei n. Temp. festes Bitumen zugegeben, in Formen gepreBt
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u. die Prefigegenstande bis zum F. des Bitumens erwarmt. (Russ. P. 43 329 vom 
29/5. 1933, ausg. 31/5. 1935.) R ich ter .

[russ.] Grigori Konstantinowitsch Dementjew, A. W. Ignatjew und M. A. Danzig, Umsetzung, 
von Puzzolanzementen mit aggressiyen Wiissern. Baku, Wnii Wodgeo 1935. (72 S.)
3 Rbl.

Hellmuth Hoffmann, “Ober Calciumferrithydrate. Ein Beitr. zur Erlmrtungstheorio d. Port- 
landzemente. Berlin: Zementverl. 1935. (69 S.) 8°. =  Mitteilungen aus d. Zement- 
techn. Inst. d. Techn. Hochschule Berlin. 52. M. 3.20.

[russ.] Michaił Alexandrowitsch Matwejew und B. A. Kleimenow, Bereehnungen zur Tcchno- 
nologie des Glases. Moskau-Leningrad: Gislegprom 1935. (III, 213 S.) Rbl. 3.50..

YII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
E. K. Łopatto und N. K. Firschtenberg, Uber ein kontinuierliches Verfahren zur 

Gemnnung non Superphosphat durcli Zerstaubung. Eine kontinuierlich arbeitende 
Apparatur, bestehend aus einem Mischer u. einem Zerstaubungstrockner, wird vor- 
geschlagen. Der Hauptvorteil soli neben der Einfachheit der Apparatur in der Ver- 
kiirzung der Herst.-Dauer auf etwa 40 Ślin. liegen. Es werden einige Verss. mitgetcilt, 
bei denen aber absichtlich eine zu geringe H 2S 0 4-Menge angewendet wurde. Dabei' 
waren im frisch getrockneten Prod. 61,8% der P20 5 1., nach 45-tagigem Lagern 69,0%. 
Der W.-Geh. der frischen Probe betrug 6,29%. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimit- 
scheskoi Promyschlennosti] 12. 495—97. 1935.) B a y e r .

P. A. Tumass und A. F. Karetnikowa, Versuchsergebnisse der Chemisałion der 
Moorboden des aufiersten Nordens. Uber Diingung von Moorboden des Murmangebietes 
(67—68° N. B.), yorwiegend mit Apatit u. Neplielin. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: 
Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935. Nr. 6 . 15—22. Juni.) ScHÓNF- 

A. W. Senjuk, Verwertung non kupferhalligen Abfallen und niedrigprozentigen 
Kupfererzen alsDunger auf Moorboden. 25—30kgCuS04 pro Hektar lieferten bei gewissen 
Kulturen auf Moorboden erhebliche Ertragssteigerungen. Das CuS04 kann durch 
unl. Cu-Formen, wie Cu-arme Erze u. dgl. ersetzt werden. (Chemisat. socialist. Agric. 
[russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935- Nr. 5. 45— 53..
Mai.) SCHONFELD.

M. D. Bachulin, Wirksamkeit der Mineraldungemiltd auf den Moorboden der 
Unternehmen des „Glawtorf “ 1934. (Vgl. C. 1934. II. 4012). Diingungsverss. an Nieder- 
u. Hochmoorboden. tjber die besondere Bedeutung der N-Diingung (Stallmist). (Torf- 
Ind. [russ.: Torfjanoje Djelo] 1935. Nr. 2. 24— 28. Marz.) SCHONFELD.

R. O. E. Davis, R. R. Miller und Walter Scholl, Nilrifizierung von ammcmi- 
siertem Torf und anderen Stickstofflrdgem. (Vgl. C. 1935- II. 1938.) Die Nitrifikation 
ist der Wertmesser fiir die bakterielle Einw. auf ammonisierte Prodd. Sie betrug bei 
den verschiedenen ammonisierten Torfen 13,4— 31%. Der wasserl. Anteil wird genau 
so schnell yerwertet wie (NH4)2S 0 4. Bei ammonisiertcr Dextrose war der wasserl. 
Anteil in 18 Wochen bereits zu 40% nitrifiziert. Der in W. unl. Anteil ergab Nitri- 
fikationswerte von 6— 17%, wobei das Ligninprod. am starksten yerwertet wurde. 
Der Verlauf des Abbaues durch neutrale KJlnO^Lsg. nach STREET gibt keinen Anhalt 
fiir die Nitrifikationsschnelligkeit. Mg-NH4-Phosphat wird genau so schnell nitrifiziert 
wie (NH4)2S 04, Guanidin hatte nach 12 Wochen erst einen Nitrifikationswert von 6%. 
Boden-N verhielt sich im Vers. wie der in W. unl. Anteil von ammonisiertem Torf. 
(J. Amer. Soe. Agron. 27. 729— 37. Sept. 1935. Washington [DC.].) Grimme.

E. Klapp, Fortgesetzte Untersuchungen non Dauerwiesen unter dem Einflup kali-
o-lncdsserfiihrender Uberschwemmungen. (Unter Mitwirkung von Stahlin und Żapfe.) 
Die Unterss. yon IMMENDORF u. W ebbr (C. 1930. I. 1357) wurden yon 1928 an fort- 
gefiihrt u. ergaben, daB selbst bei starker Abwasserfuhrung der Fliisse die Uber- 
schwemmungswasser auf den Wiosen der 9 Unters.-Stellen keine erkennbaren Folgen 
einer dem Wiesenwuchs schadlichen Salzwrkg. hinterlieBen. (Landwirtsch. Versuchs- 
stat. 123. 237—75. 1935. Hohenheim u. Jena.) • L u th e r .

F ■ Berkner, Die Nachwirkung non nerschiedenen Kalidungem und Pflanzzeiten 
des Vorjahres auf den Pflanzgutwert non Kartoffeln. (Unter Mitwirkung yon G. Heeker.) 
(Vgl. auch C. 1935. II. 2723.) (Landwirtsch. Jb. 82. 125—39. 1935. Breslau- 
Schwoitsch.) P a n g r itz .

F. Berkner, Der Yerlauf der Ndhrstoffaufnahme nach zeitlich gestaffelten Auspflanz- 
zeiten bei Kartoffeln, die nach der Breslauer Anwelkmeihode behandelt sind, unter der
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Wirkung von nach der Form verschiedcnen Kaligaben. (Unter Mitwirkung von G. Hecker.) 
(Vgl. vorst. Ref.) (Landwirtsch. Jb. 82. 141— 59. 1935. Breslau-Schwoitsch.) PanGR.

F. T. Wahlen und S. Wagner, Anbautersuche und Qualilatsprufungen m it Winter- 
weizensorten. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 49. 665— 92. 1935. Ziirich-Oerlikon, Eidg. 
Landw. Vers.-Anst.) L u th e r .

F. Alten, Einflufi der Dungung auf die Weizenqualitdt. An Hand der Unters.-
Ergebnisse von Lemmerzahl (vgl. u. a. C. 1934. II. 2615), P fa ff  (C. 1935. I. 3587) 
u. a. wird gezeigt, daB, wenn iiberhaupt eine Beeinflussung der Qualitat des Weizens 
durch Dungung moglich ist, diese durch HandelsdUnger nur in positiver Richtung 
erfolgt, falls sie dem Nahrstoffbediirfnis des Weizens entsprechend angewandt werden. 
Einseitige tlberdungung kann qualitiitsverschlechternd wirken. (Mchl u. Brot 1935- 
Nr. 30. 1—3. 2/8. Berlin-Lichterfeldc, Landw. Vers.-Stat.) Luth er .

A. W. R. Joachim und s. Kandiah, Untersuchungen iiber Ceylcmbdden. V. Kalk- 
steinboden. (IV. vgl. C. 1935. II. 3694.) Mechan. u. chem. Analysen von Rohlehm u. 
Braunlehm. Naheres durch die Tabellen des Originals. (Trop. Agriculturist 85. 67—77. 
Aug. 1935. Povna.) Grimme.

A. Musierowicz und B. Dobrzański, Materialien zur Erforschung der Dynamik 
polnischer Bóden. II. (I. vgl. C. 1935. II . 1596.) Unters. der Schwankungen am Gek. 
an in 1%'g- Citronensaure 1. P20 5 in mit Futterruben bebautem u. unbebautem grauem 
LóBboden. Dio Hauptmenge der 1. Phosphate trat auf in den oberen Schichten; 
wahrend der Vegetationsperiode unterlag der Geh. an 11. Phosphaten erhcblichen 
Schwankungen. Bei Ermittlung des P20 3-Diingebedarfs des Bodens ist es nicht gleich- 
giiltig, zu welcher Jahreszeit die Proben fur die Analyse nach L e m m e r m a h n - K o n i g  
entnommen werden. Beobachtet wurde eine Beziehung zwischen dem Geh. an 11. 
Phosphaten u. der Nd.-Menge. Zwischen der Bodenfeuchtigkeit u. dem Geh. an 
citronensaureloslicher P20 5 konnte keine exakte Beziehung festgestellt werden. Dio 
RUbenaussaat hatte keinen EinfluB auf den Geh. an 1. P20 5. (Roczniki Nauk rolniczych
i leśnych 34. Beilageheft. 203— 11. 1935. Lemberg-Dublany,Techn.Hochsch.) SCHONF.

I. D. Ssedletzki, Das Wasserstoff proton und die Bodendegradation. Betrachtungcn 
uber die besondere Rolle der H-Adsorption im Boden, im Vergleich zur Adsorption 
anderer Rationen. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitschcskogo 
Scmledclija] 1935. Nr. 5. 20—27. Mai.) S c H O N F E L D .

G. B. Bodman und N. E. Edlefsen, Das Bodenfeuclitigkeitssystem. Es wurde 
untersucht: das Verhaltnis zwischen Dampfdruck u. Kapillarpotential von W. bei 20°; 
die Beziehung zwischen der Zeit nach dem Verschwinden dea W.-Spiegels von der 
Bodenoberflachę u. dem Feuchtigkeitageh. des Bodens; die W.-Transmission durch 
gesatt. Sande u. Boden. (Soil Sci. 38. 425— 44. California University.) LlNSER.

D. Fehśr, Untersuchungen uber den bodenanzeigenden Wert der Pflanzenassoziationen 
einiger Sandbćden. Unterss. Uber den Zusammenhang zwischen den wichtigsten Er- 
scheinungsformen der Pflanzenassoziationstypen der Sandboden der ungar. Tief- 
ebene u. dereń Nahrstoffgeh. Zur Erzielung befriedigender Ergebnisse sind neben den 
Pflanzenassoziationen aueh die ehem.-analyt. Unters.-Verff. anzuwenden. (Z. Pflanzen- 
ernahrg. Dung. Bodenkunde 40. 129—37. 1935. Sopron, Botan. Inst. der Forsting.- 
Abt. der Kgl. Ungar. Univ. f. Techn. u. Wirtschaftswissenschaften.) LUTHER-

L. Meyer, Erhaltung und Steigerung der Fruchtbarkeit unserer Ackerboden. All- 
gemeinverstandliche Darst. (Phosphorsaure 5. 583—95.1935. Hohenheim, Pflanzenem.- 
Inst.) L u th e r .

— , Jarovisation. Diese von Lissenk o  in Odessa empfohlene Methode zur Ertrags- 
steigerung basiert auf kiinstlicher Erhohung der Wasseraufnahme durch die Pflanze 
u. dadurch Verkurzung der Wachstumsperiode. Nach Verss. von DlX mit Winter- 
roggen soli die Ertragssteigerung betrachtlich sein. (Moisson 6 . Nr. 8 . 1 Seite. Aug. 
1935.) Grimme.

Felix Frank, Erfolgreicher Luzemeanbau in Gebirgslagen. Beschreibung des 
Anbaues, der Dungung, -Pflege u. Nutzung der Luzenie in Gebirgslagen. (Phosphor- 
saure 5. 499—503. 1935. Bruek a. M. [Obersteiermark].) L u th e r .

James G. Horsfall, Zinkozydbehandlung von Samen und Boden ais A littd  gegen 
Faule (damping off). (Buli. New York State agric. Exp. Stat. Buli. Nr. 650. 23 Seiten. 
Dez. 1934. Geneya, N . Y ., New York State Agricultural Exper. Stat.) LlNSER.

Augusto Giovanardi, Ein neuer A pparat zur Entnahme von Bodenproben in der 
Tiefe. Beschreibung eines App. zur Entnahme von Bodenproben fur bakteriolog.
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Unters., wobei eine Infektion aus hóhercn Schichten vermicden ist. (Arch. Hyg. 
Bakteriol. 114. 82—88. 1935. Bologna, Univ.) Manz.

L. B. Arrington, C. H. Wadleigh und J. W. Shive, Apparat zur Kohleiu&ure- 
beslimmung in Kulturlósungen. Beschreibung u. Abbildungen. (Soil Soi. 39. 437— 41. 
Juni 1935.) Grimme.

A. Sreenivasan, Stickstoffbestimmung in Bóden. V. Die Bestimmung des Oesaml-N, 
einschlieplich des Nitrat-N. (IV. vgl. C. 1935. I. 465.). 1. Die Bod. der Nitrate aus 
saurer Lsg. mittels F eS 04, Zn oder DEVARDAseher Legierung gibt nur dann einiger- 
mafien genaue Werte fiir den Gesamt-N, wenn der Nitratgeh. unter 4 0 :1  Mili. (auf 
N berechnet) liegt. 2. N-Verluste treten in saurer Lsg. einmal dureh Bk. zwischen 
NO.,' u. den im Boden befindhchen N-bildenden Substanzen, u. ferner dann auf, wenn 
die Red. der Nitrate in Ggw. von Proteinen u. ihren Zers.-Prodd. stattfindet. 3. Dio 
Salicylsauremethode sowio Fe reductum geben keine zufriedenstellenden Werte.
4. Die besten Resultate erzielt man dureh Red. mit DEVARDAscher Legierung in
3—4%ig. alkal. Lsg. Red.-Dauer hóchstens 2 Stdn. Das Verf. liefert genaue N-Werte 
bis zu einem Nitrat-N-Geh. von 500:1  Mili. (J. Indian Inst. Sci. Ser. A 18. 25— 38. 
1935. Bangalore.) E c k s te in .

A. D. Pelsch, Ein Silberadsorbent fiir  gasfórmige Halogenverbindungen. Bei der 
Gehaltsbest. von organ. C. in Bodenarten nach dem Verf. von KNOPP machen be- 
sonders salzhaltige Boden Schwierigkeiten, weil die hierbei reichlich entstehenden 
fltichtigen Halogenverbb. dureh dio ais Adsorbent dienende Fe-Spirale nur zum ge- 
ringen Teil zuriickgehalten werden. Eine vorherige Entfemung der halogcnhaltigen 
Stoffe dureh Auswasehen der Proben bringt zugloieh Verluste an kolloid in Lsg. gehenden 
organ. Stoffen mit sich. Vf. empfiehlt ais Adsorbent fein verteiltes Ag, das er aus 
Laboratoriumsabfallen von AgCl dureh Uberfuhrung mittels metali. Zn u. nach- 
folgender Reinigung (insbesondere von Cr u. organ. Stoffen) erhalt. Vor dem Ein- 
fullen in das Adsorptionsrohr wird das Ag erhitzt u. darauf gemischt, um es zu lookern 
u. ein spateres Festbacken u. damit eine Verstopfung des Rohres zu vermeiden. Vf. 
erhielt gute Ergebnisse bei einer Temp. von 320° im Asbestkasten, dor das Adsorptions
rohr umgibt. Nach Priifung mit A gN 03 erwiesen sich dio durchgegangenen Gase ais 
vollkommen halogenfrei. Der gebrauchte Adsorbent laBt sich leicht fur eine Wieder- 
verwendung regenerieren. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitseheski 
Shurnal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 8 . 184—85. 1935.) H o eh n e .

A. Mehlich, E. B. Fred und E. Truog, Die Cunninghamellamethode zur Be- 
etimmung des verfugbaren Phosphors in Boden. Der Durchmesser einer 48 Stdn. alten 
Kultur von Cunninghamella auf einer mit P-freier Lsg. angefeuchteten Bodenprobo 
ist ein MaB fur den verfiigbaren P. Eine Tabelle mit Abbildungen verdeutlicht den 
Effekt, der der Best. zugrundeliogt. (Soil Sci. 38. 445— 60.) LlNSER.

A. Mehlich, E. B. Fred und E. Truog, Weitere Versuche mit der Cunninghanidla- 
Plattenmelhode zur Bestimmung des ausnutzbaren Phosphors im Boden. (Vgl. vorst. 
Ref.) Dio Vcrss. ergaben guto Ubereinstimmung mit NEUBAUER-Werten. Naheres 
im Original. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 826—32. Okt. 1935. Madison [Wisc.].) G ri.

William Eggert jr., Brooklyn, N. Y., V. St. A., D&ngemiUd. Gleiche Teilo 
feingemahlenen Feldspats, feingemahlenen Rohphosphats u. Baumwollsaat- oder 
Ricinus- bzw. Leinsamenmehles werden innig yormischt. Das Gemisch wird min- 
destens eine Wocho vor der Aussaat auf den Boden ausgestreut u. untergebraeht. Es 
wird besonders zur Dungung von Tabakkulturen verwendet. (A. P. 2 017 090 vom 
J/5. 1934, ausg. 15/10. 1935.) K a r s t .

Bowker Chemical Co., Carteret, N. J., ubert. yon: John H. Fales, Baltimore, 
Md., V. St. A., Pflanzenschutzmittd in bestandiger kolloidaler Form aus bas. Kupfer- 
sulfat u. Erdalkaliarsenat erhalt man z. B. dureh Anruhren einer Bordeauxmischung, 
0uSO4 u. CaO, mit etwas W. u. Zufiigen einor As-Verb., wie As20 3 oder Magnesium- 
arsenat. Diesem Prod. kónnen noch andere wirksamo Mittel wie Nicotin zugesetzt 
werden. (A. P. 1979 213 vom 16/1. 1931, ausg. 30/10. 1934.) G ra g er .

General Chemical Co., New York, N. Y., iibert. von: W illiam M cllvaine  
Bickson, Woodside, Del., V. St. A., Insekticid zur Pflanzen- u. Bodenbehandlung, 
bestehend aus einem Gemisch von Bleiarsenat (I) (80°/o) u. Eisenarsenat (II) (20%). 
JJiesem Gemisch kann noch Ca(OH)2 oder Bordeauxmisehung zugesetzt werden, das 
dann z. B. aus 80% I, 10% II u. 10% Ca(OH), besteht. (A. P. 1 955 114 vom 11/5. 
U31, ausg. 17/4. 1934.) Gragep..
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Tobacco By-Products & Chemical Co., Richmond, Va., ubert. von: Thomas 
J. Headlee, New Brunswick, N. J., V. St. A., Nicoiinhaltiges Insekticid, bestehend 
aus einer wss. Lsg. von Nicotin oder einer Nicotinverb., wie Nicotinsulfat u. etwa 
’/2— 2% Na- oder K-Oleat. Es bildet sich in der Lsg. Nicotinoleat. (A. P. 1958 407 
yom 18/5. 1929, ausg. 15/6. 1934.) G ra g er .

W illiam  Thordarson, New York, N. Y ., V. St. A., Insekticid und Dungemittd. 
Sulfitablauge, die aueh eingedickt sein kann, wird mit KOH, NaOH oder NH40H  
neutralisiert, dann werden 1. Metallsalze, wio F eS 04, CuS04, Pb(N 03)2, CaCI2, ZnS04, 
M gS04 oder HgCl2, im iiquivalenten Verhaltnis in bezug auf die in der Sulfitablauge 
enthaltenen Ligninsulfonate zugesetzt. Diesem Gemisch werden 1. Alkalisalze mit 
wirksamen Anionen, wie Arsenate, Arsenite, Fluorsilicate, Borate, Fluorborate, Anti- 
monite, Antimonate, Fluoride oder Phosphate, zugefiigt. Hierbei entstehen Ndd. aus 
den entsprechenden Metall-Ligninsulfonatphosphaten, -arsenaten, -arseniten usw., 
von denen z. B. das Calcium-Ligninsulfonatphosphat ais Diingemittel zu yerwenden 
ist. Diese Stoffe ais Insekticid angewendet rufen auf empfindlichen Pflanzen keine 
Schadigungen hervor. (A. P. 1976 905 vom 4/2. 1933, ausg. 16/10. 1934.) G rager.

Jodine Educational Bureau, Inc., New York, ubert. von: George M. Karns, 
Pittsburgh, Pa., V. St. A., Insekticid undjoder Fungicid in fester Form, bestehend 
aus einem Gemisch von einer J-Verb. u. einem rcaktionsbeschleunigenden Mittel, 
das unter dem EinfluB der Luft langsam J  entwickelt u. zur Bekampfung von Pflanzen- 
schadlingen yerwendet werden kann. Z. B. wird Ba-, Ca- oder K-Jodat, -Perjodat 
oder -Hypojodit mit S oder K 2S 0 3 oder KJ, NaJ, Ca J 2 oder Ba J2 mit NaNO.,, K 2Cr20 ;, 
N a J 0 3 oder K J 0 3 gemischt. (A. P. 1 964 518 vom 9/5. 1931, ausg. 26/6. 1934.) Grag.

Sharples Solvents Corp., Philadelphia, Pa., ubert. von: Melville M. Wilson, 
Chicago, 111., V. St. A., Herstdlung von Amylendiaminen. Man erhitzt Amylendichlond 
(I) u. Amylamin  (II) im Autoklaven 55 Stdn. auf 100— 105° oder 8 Stdn. auf 140°. 
Man erhalt aus 1 Mol. I u. 1 Mol. II Amylćhloramylamin, aus 1 Mol. I u. 2 Moll. II 
Diamylamylendiamin, aus 2 Moll. I u. 1 Mol. II Amyldichloramylamin, aus 2 Moll. I 
u. 2 Moll. 11 Diamyldecamethylendiamin, aus 1 Mol. I u. 1 Mol. Diamylamin  das Di- 
amylćhloramylamin u. aus 1 Mol. I, 1 Mol. II u. 1 Mol. Amylalkohol den Amylamino- 
diamyldther. Die Yerbb. werden ais insekticide Mittel yerwendet. (A. P. 2014077  
vom 21/6. 1932, ausg. 10/9. 1935.) N o u v e l.

Hart & Co. Proprietary Ltd., Melbourne, ubert. yon: James Reid und Alister 
Charles Johnston, Victoria, Herstellung von Arsensdureestem. Ein oder mehrere 
aliphat. oder aromat. Alkohole oder dereń D eriw ., die ein oder mehrere Osygruppen 
enthalten, werden mit As.,0^ oder As20 5 oder den entsprechenden Sduren erhitzt u. 
das bei der Rk. entstehende II’. stetig entfernt, z. B. mittels dehydratisierend wirkenden 
Stoffen oder mittels Unterdruck. Je nach den angewandten Mengen der Ausgangsstoffe 
erhalt man z. B. folgende Verbb. des Glycerins: (C3H 5(0H )2)3A s03 (Triglycerinmono- 
arsenit), (C3H 5)2(0H )3A s03 (Diglycerinmonoorthoarsenit), C3H5A s03 (Monoglycerintnono- 
orthoarsenit), C3H5(0H )2A s0 .2 (ilonoglycerinmonometaarsenit), C3H 5(0H )(A s02)2 (Mono- 
glycerindimetaarsen.it), C3H5(A s02)3 (Monoglycerintrimetaarsen.it). Die Arsenyerbb.
eignen sich ais insekticide u. baktericide. Mittel. (Aust. P. 20 665/1934 vom 21/12.
1934, ausg. 12/9. 1935.) K onig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Siliciumhaltige Organo- 
quecksilberverbindungen. Alkyl-, Cydoalkyl-, Aralkyl- u. Arylquecksilberhydroxyde oder 
-oxyde, sowie ihre 1. Salze werden mit S 0 2, Si-Halogeniden u., falls in schwachsaurer Lsg. 
gearbeitet wird, mit Salzen der Kiesdsdure, yorzugsweise in W., zu Verbb. umgesetzt, 
dereń chem. Zus. nicht genau feststeht, die aber einen Kieselsaurerest an Hg gebunden 
enthalten. Sie sind in W. u. in den ublichen organ. Lósungsmm. unl. u. finden ais 
Desinfektions- u. Schddlingsbekdmpfungsmittel, insbesondere ais Saatgutbeizmitlel Ver- 
wendung. —  Z. B. wird einer Lsg. von 15,9 Methoxydthylmercuriacdat (1) in der gleichen 
Menge W . eine Lsg. von 20 techn. Wasserglas (II) in 25 W. zugesetzt. Es entsteht ein 
-weiBer Nd., der abgesaugt, mit W. gewasehen u. getrocknet wird. Nach Beispiel 15 
wird eine Lsg. von 20 in 25 W. mit einer konz. wss. Lsg. von I yermischt,
worauf 15 II zugesetzt werden. Nach 24 Stdn. Stehen wird der weiBe Nd. abgesaugt 
gewasehen u. getrocknet. Er enthalt Hg, Si u. A l. (F. P. 784329 yom 18/1. 1935, 
ausg. 22/7. 1935. D. Prior. 20/1. 1934.) E ben.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Paul La Frone 
Magill, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Entwickeln von Cyanwasserstoffgas. Aus ge- 
eigneten Stoffen, wie Gemengen von Alkalicyaniden, dem Salz eines leichtzersetzliehe
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Cyanide bildendcn Metalls u. einem Salz von groBer Hydratationswarme oder aus 
Ca{CN)2 entwiokelt man HCN, z. B. zu Zwecken der Schadlingsbekdmpfung, indem 
man die Stoffe in einem geeigneten Behiilter auf eine saugfahige Unterlage aufbringt 
u. die Unterlage mit W. trankt. (A. P. 2 004332 vom 17/10. 1932, ausg. 11/6. 
1935.) Maas.

Fahlberg-List Akt.-Ges. Chemische Fabriken, Magdeburg, Sudost, Lager- 
bestandiges Ackerunkrautvanichtungamittel, dad. gek., daB es wasserarmes CuS04 mit 
den aus ZnCl2 u. NHjCl entstehenden Doppelsalzen gegebenenfalls mit einem Ubor- 
schuB an ZnCl2 gemiseht enthalt. Naeh Ansprueh 2 sind noeh saure Salze, wie NaHSOj, 
zuzusetzen. (D. R. P. 619237 KI. 451 vom 6/11. 1930, ausg. 25/9. 1935.) G ra g er .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Gtinter Wassermann, Entwicklung und Ergebnisse der Forschungen uber Ans- 

hdrtungsvorgdnge. Ausgehend von den Eigg. des Duralumins werden die an Al-Le- 
gierungen ausgefiihrten Unterss. iiber dio Vorgange bei der Aushartung behandelt. 
Teehn. u. wissenschaftlicho Bedeutung der Aushartung . An der grundlegenden Be- 
deutung der temperatur-abhangigen Mischkrystallgrenzo fiir die Aushartung kann kein 
Zweifel bestehen. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins fein verteilter Ausseheidungen 
im ausgeharteten Werkstoff hat sich dagegen nicht bestatigt. Neuere Unterss. haben 
zu der Erkenntnis gefiihrt, daB dem Ausscheidungszustand eine Rcihe anderer, vor- 
bereitender Zustiinde vorausgeht, die fur die Aushartung von Bedeutung sind. Es 
wird betont, daB die Aushartungsfrage lieute noch keineswegs ais gel. bezeichnet werden 
kaim. Eine allgemeine Beschreibung u. Benennung der Vorgange ais Ausscheidungs- 
hartung ist daher nicht gerechtfertigt. Auch an aushartbaren Eisenlegierungen ist 
gezeigt, daB im ausgeharteten Zustand keine Ausseheidungen vorhanden sind. Dio 
an Al-Legierungen gewonnenen Ergebnisse gewinnen damit fur dio Aushartung des 
Eisens erhohte Bedeutung. (Arch. Eisenhuttenwes. 9. 241—45. Nov. 1935. Dusseldorf, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung.) H abbel.

Freitag, Neue Wege der Hdrlungslechnik. Beschleimigung des Nitrierhartovorganges 
durch Zusatz von carbocycl. Verbb., z. B. Anilin, Nitrobenzol oder Pyridin, zum NH3- 
Gas, indem man NH3 derartige Fil. passieron laBt. Hierdurch laBt sich die Erwarmungs- 
zeit bei gleicher Endhartc des Werkstoffes auf 1[i  verringern. Die gleiche beschleunigte 
Wrkg. besitzt gegenuber reinem NH3 ein Gasgemisch aus 40% NH3 u. 60% NO. Ebenso 
wurde die gleiche Beschleunigung durch Anwesenheit von bestimmten Metallen, vor 
allem solcher der Nichteisengruppe, z. B. durch ein Cu-Drahtnetz mit Drahtdurclunesser 
von 0,45 mm, erreicht, wobei die grSBte Beschleunigung des Nitriervorganges in einem 
Gas yon 40% NH 3 u. 60% NO in Anwesenheit eines Cu-Drahtnetzes erreicht wurde. 
(Oborflachentechnik 12. 237. 1/10. 1935.) HOCHSTEIN.

Thomas W. Hardy, Einsalzhtirtung und Einsalzstahle. Zusammenfasscnde, im 
einzelnen an sich bekaimte Mitteilungen iiber den Aufkohlungsvorgang bei Stahlen, 
uber das Harten der Einsatzschicht u. dio MaBnahmen zum Ruckfeinen des Kcrnes unter 
Berucksichtigung von Aufkohlungszeit, -mittel (feste, fl. u. gasfórmige), sowio -temp. 
MC QUAID-EHN-Zementationsunters. iiber „n.“ u. „anomale“ Stahle. Einsatzstiihle, 
die vom Vf. in reino C- u. legierte Stahle unterschieden werden, mit mkr. Aufnahmen 
naeh der Aufkohlung. (Iron Steel Canada 18. 51—53. 70—74. Okt. 1935.) HOCHSTEIN.

— , Aufkohlung naeh dem „Carbonalverfahren“. Beschreibung des Verf., der Vorr. 
u. der Arbeitsweise zum Aufkohlen von Stalli naeh dem „Carbonalverf.“ , welches in 
dem Umw&lzeń von KW-stoffreiehen Gasen (Leuchtgas oder verdampfte, eingetropfte 
KW-stoffhaltige Fil.) mittels Ventilator in einer von auBcn elektr. beheizten Retortę 
besteht, wobei das aufzukohlcnde Gut innerhalb der Retorto in perforierten Bleehkórben 
untergebracht ist. Durch die intensive Umwalzung der aufkohlenden Gase wird in den 
das Gut enthaltenden Bleehkórben eine erhohte Dissoziation der KW-stoffe u. dadurch 
eine beschleunigte Aufkohlungswrkg. erzielt. (Canad. MachineryT manufactur. News 46- 
Nr. 10. 15— 16. 41. Okt. 1935.) ' HOCHSTEIN.

R. T. Rołfe, Warmbehandlung von Stalli. Unters. uber Beeinflussung des Gefiiges 
von Schmiedestueken durch Warmbehandlung. Abhangigkeit zwischen KorngroBe u. 
mechan. Eigg. von gegossenen u. warmbehandelten, sowie von w. ausgesehmiedeten 
Stahlblócken. (Heat Treat. Forg. 21. 477—82. Okt. 1935.) H o c h s te in .

— , Ozydische Einsclilusse in der Randzone. von warmbehandelten Stahlen. Unters. 
iiber kugelformige u. zusammengeballte Ausbklg. oxyd. Einschliisse in Stahlen ver-

71*



1 0 9 6  Hvm. M e t a l l u e s i e . M e t a l l o g b a p h i e , M e t a l l y e k a r b e i t u n g . 1 936 . I.

sehiedener Zus. nach einer Warmbehandlung bei 950° in einer schwach oxydierenden 
Atmosphare, im Vakuum u. in einem aufkohlenden Mittel, wobei die Gluhzeiten yon 
mekreren Stdn. bis zu 3 Wochen dauerten. Erklarung der Bldg. u. Form der Einschliisse. 
(Chem. Age 33. Nr. 849. Metallurg. Sect. 23. 5/10. 1935.) H o c h s te in .

Werner Lueg, Der Einflup der Walzbedingungen beim Kaltwalzen von Bandslahl. 
Unters. iiber die Walzbedingungon beim Kaltwalzen von 5 Bandstahlen mit 0,02 bis
0,37% C, bis 2,18% Si u. bis 0,81% Mn unter Messung des Walzdruckes u. der Walzgut- 
abmessungen. Hierbei ist dic Walzgeschwindigkeit ohne prakt. EinfluB auf den Walz- 
vorgang. Ebenso wird auch der WalzYorgang bei geliarteten Cr-Stalilwalzen oder Hart- 
guBwalzen nieht vom Walzenwcrkstoff bceinfluBt. Von groBem EinfluB erwiesen sich 
dagegen Walzendurclimesser, Walzgutzus., Walzgutzustand u. -querschnitt, ferner 
Rcibung u. Verforinungsgrad. Der Vf. empfiehlt bei vorhandenen Walzanlagen zwecks 
wirtschaftlichcn Walzvorganges u. zwecks Vermeidung unerwiinscht groBer Breitung 
eine reichliche Schmierung, gute Oberflachenbeschaffenheit der Walzen u. groBc 
Walzenoberfiachenliarte. Bei Neuanlagen wird ferner noch ein kleiner Walzendurch- 
messer empfohlen, wodurch neben geringen Reibungsverlusten u. groBer Streckwrkg. 
eine geringc Walzenabplattung u. somit eine groBe GleichmaBigkeit der Enddicke der 
Bander erreicht wird. (Stahl u. Eisen 55. 1105— 12. 17/10. 1935. Dusseldorf, Kaiser- 
Wilhelm-Inat. f. Eisenforsch.) HOCHSTEIN.

Werner Lueg, Kallwalzversuche an Bandslahl. Inhaltlich ubereinstimmend mit 
der vorst. referierten Arbeit. (Naturwiss. 23. 465— 69. 1935.) H o c h s te in .

G. R. Bolsover, Nichtmelallische Einsehlusse im  Stahl. Zur Best. des Ver-
unreinigungsgrades von Stahl wird aus Kopf, Mitte u. FuB des GuBblockes eine Probe 
genommen, dieselbe auf ca. 35 mm Durclimesser ausgeschmiedet oder ausgewalzt u. in 
der Langsrichtung durcligeschnitten. Auf 2 Fliichen, senkrecht zur Stabachse werden 
die Yerunreinigungen mit 4 Vergleichsaufnahmen mengenmaBig bestimmt. Aus der 
Summę allcr von einem Stahl so erhaltenen Zahlen ergibt sich die Giiteziffer. Das Verf. 
hat sich in der Praxis bewahrt. (Metallurgia 12. 83—84. 1935.) H o c h s te in .

Everett P. Partridge und W. C. Schroeder, Das Sprddewerden von KesselblecJi. I. 
Die Unters. schafft eine Grundlage fiir das Verstandnis iiber den EinfluB chem. Faktoren 
bei dem Yorgang des Sprodewerdens von Kesselblech. In Abwesenheit von 0» reagiert 
W. mit Fe bei n. oder erhohter Temp. unter Bldg. von H2 u. eines schwarzen Uberzuges 
aus Fe30 4 auf der Oberflache des Fe. Der Oxyduberzug ivirkt ais ein mechan. Hindernis, 
indem er Fe vom W. trennt u. so dic Riickwrkg. verzogert. Salzlsgg. zerstoren oder ver- 
starken nun die Wrkg. des Oxydiiberzuges u. beeinflussen so den Verlauf der Rk. 
G«ringe Konz. von NaOH im W. stellt einen Cberzug von groBter Schutzwrkg. her; 
dagegen verschlechtert eine waclisende Konz. an NaOH oder Na2H P 04, N aN 03 u. NaCl 
dio Schutzwrkg. im Gegensatz zu Na2S 0 4, welches einen sehr bestandigen tlberzug 
lierzustellen vermag. Bei Anwesenheit mehrerer Salze im W. kann die Endwrkg. nicht 
ohne weiteres auf Grund der Einzelwrkg. der Bestandteile vorausgesagt werden. Un- 
regelmaBigkeiten im Oxyduberzug beschleunigen den chem. Angriff auf das Fe. (Metals 
and AUoys 6 . 145— 49. 1935.) " H o c h s te in .

B. L. Mc Carthy, Die Korngrdjie und ihr Einflufi auf die Stahldrahthersldlung. 
Unters. des Vf. iiber die Bcdeutung der Mc QuAID-ElIN-Zementationsprobe fur die 
Eignung Yon Stahlen zum Drahtziehen. Der Vf. bespricht den EinfluB der Warm- u. 
Kaltbearbeitung auf die Probe, sowie den EinfluB der Temp., des Al-Geh. u. des Anteils 
Yon gel. Oxyden auf die Kornvergróberung. Ferner wird noch der EinfluB der Korn- 
gróBe auf die piast. Verformung beim Ziehen u. beim Patentieren von Stahldraht be- 
sproclien. (Iron Age 136. Nr. 15. 14— 19. Nr. 16. 23— 27. 80— 81.17/10.1935.) H och st.

Pierre Chevenard, Die icarmfesUn ausUnitischen Legierungen. Die warmfesten 
Legierungstypen. Die Priifung der Warmfestigkeit. Ergebnisse fiir einige warmfeste 
Legierungen. (Rcv. du Nickel 6 . 4— 12. 1935. Saint-Etienne, Ecole nationale 
superieure des mines.) G o ld b ach .

— , Nichtmelallische Einsehlusse in Ferrolegierungen. Ubersicht. (Metallborse 25. 
946—47. 978—79. 1010. 1935.) H ochstein.

H. W. Mc Quaid, Aluminium im neuzeitlichen handelsublichen Stahlen. Al besitzt 
neben guter Wrkg. ais Desoxydationsmittel einen groBen EinfluB auf die KorngróBe 
des mit ihm desoxydierten Stahles. Ein solcher Stahl ist viel feinkórniger ais ein Stahl 
von sonst gleichcr Zus., der mit Mn desoxydicrt wurde. Besonders bei einsatzgeliarteten 
Stahlen erlioht Al die Zahigkeit, Harto u. den Widerstand gegen Verdrehung u. StoB. 
Mkr. Gefugebilder beweisen den EinfluB des Al-Geh. auf das Gefiige. Diesen EinfluB
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crklart der Vf. dadurch, daB submkr. kleine Teilo von kolloidaler Tonerde die Komor am 
Wachsen hindern. Der EinfluB von Mn wird bei diesen Stahlen ebenfalls untersucht, 
bleibt aber noch ungeklart, wahrend Si die Wrkg. des zugesetzten Al-Geh. unterstiitzt. 
Einen EinfluB tibt auch die Art u. Zeit der Al-Zugabe aus. Untersucht wird ferner der 
Vorgang der Hartung, wobei insbesondere die Verhaltnisse bei austenit. Stahlen beriick- 
sichtigt werden. Durch die Unters. wird die Theorie von der Umhiillung der Kórner 
durch submkr. Tonerdeteilchen unwahrscheinlieh. (Iron Age 136. Nr. 15. 20—27. 
Nr. 16. 28—34. 84. 86. 88 . 17/10. 1935.) ' H o c h s te in .

— , Hilzebestandige Legierung. Angaben iiber Zus., Eigg., Herst. u. Verwendung 
einer hitzebestandigen Legierung (Nr. 10 der A. O. Sm ith  metallurg. Lab.) aus Fe, Cr, 
Al u. geringoren Gehh. an anderen Elementen. Die Legierung besitzt hohen elektr. 
Widerstand, der um 50% groBer ais Nichrome oder Chromel ist, u. bei 925° ein Maximum 
aufweist. Bei hoheren Tempp. fallt der elektr. Widerstand wieder u. bei 1260° liegt er 
noch 10% u. bei 1425° noch 7% uber dem bei Raumtemp. Der F. wurde boi 1555° er- 
mittelt. Wegen ihrer Hitzebestandigkeit u. des hohen elektr. Widerstandes findet die 
Legierung Verwendung ais elektr. Heizelement in Laboratoriums- u. Werkstattsofen 
fiir die Schmelz- u. Warmbehandlung von Metallen, sowie Stahl u. Eisen, sowie in 
keram. Ofen u. elektr. Kochgeratcn. (Heat Treat. Forg. 21. 485— 87. 489. Okt. 
1935.) H o c h s te in .

S. A. Pletenew und A. L. Ssobolewa, Vergleichende Untersuchung an unlóslichen 
Anoden verschiedener Zusammensetzung auf ihre Vcrwendung in der Standard-Zink- 
elektrolyse. Nachpriifung der von yerschiedenen Forsclicrn fiir das Materiał der unl. 
Anoden gemachten Vorschlage u. Bestatigung der Eignung der von T a in to n , T a y lo r  
u. E h r lin g e r  (C. 1929. II. 1970) fiir diesen Zweck gefundenen Legierung (Pb +  1% 
Ag). (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 10. Nr. 5. 48— 54. 1935.) JUNGER.

— , Eigenschaften und Herstellung der Britanniametalle. Friiliero u. jetzige Zuss. 
der Britanniametalle entspreohend ihrer Venvendung: Geschirr, Bicr- u. Weinkruge. 
EinfluB der Komponenten Sb, Cu, Pb, Fe auf die mechan. Eigg., das Schmelzen u. 
GieBen, das Formmaterial, das Walzen. (Metall-Woche 1935. 5— 6 . 5/10.) JUNGER.

P. I. Gradussow, Meclianische Eigenschaften von Muntzmelall in Abhangigkeit tom  
Kupfergehalt. Die mechan. Eigg. yon Messingen mit 57—61% Cu u. ca. 1% Pb wurden 
in Abhangigkeit Tom Walzgrad (prozentuale Querschnittsabnalime) u. von der Aus- 
gluhtemp. untersucht. Ergebnis: die untersuchten Messinge verhalten sieh nicht 
nennenswert anders ais gleich behandelte n. Messinge. (Nichteisenmetalle [russ.: 
Zwetnye Metally] 10. Nr. 4. 103— 12. 1935.) JUNGER.

E. Fetz, Uber aushdrtbare Bronzen auf Kupfcr-Nickel-Zinnbasis. (Vgl. C. 1935.
II. 910.) Auf Grund eigener Verss. an Cu-Ni-Sn-Legierungen wurden friihere Arbeiten 
anderer Vff., fur die eine Quellcnangabe gegeben wird, uberpriift. Eine neue a-Phasen- 
grenzflache mit einem groBeren Bereich rergutbarer Legierungen wird vorgeschlagen. 
Der EinfluB der chem. Analyse, der Warmebehandlung: Ausgliihen, Abschrecken, Ver- 
giitungstempp. u. -zeiten, auf Hartę, Zugfestigkeit, Proportionalitatsgrenze, Bruch- 
dehnung, Quersohnittsverminderung der Bronzen zwischen den Grenzen 40% Ni u. 
10% Sn wird angegeben. (Korros. u. Metallschutz 11. 217— 29. Okt. 1935.) JUNGER.

B .K . Dering und D. M. Sasslawski, Uber Berylliumbroiize. (Vgl. M asing u. 
Mitarbciter, C. 1929. II. 785— 87; B o r c h e r s , C. 19 3 2 .1. 296; T an im u r  a u. W a sse r 
mann, C. 1933. II. 2184.) Die Herst. von 2 Be-Cu-Legierungen: 1. Cu =  98,06%, 
Bo =  1,56%, Fe =  0,20%, Al =  0,1%; 2. Cu =  97,50%, Be =  2,11%, Fe =  0,26%, 
Al =  0,08%; der Gufi, die mechan. Eigg., das Gefiige, die Verformung durch Walzen 
werden angegeben. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 10. Nr. 4. 94— 102. 
1935.) ' ' J u n g e r .

Marcel Ballay, Die Meiallurgie des Nickels. (Vgl. C. 1935- I. 1444 u. 3472.) 
Uberblick iiber die Gewinnungs- u. Vcrhiittungsverff. Wirtschaftliche Betrachtungen 
im Anhang. (Buli. Ass. techn. Fonderie 9. 113— 21. 1935.) GoLDBACH.

W. R. Barclay, Das Ziehen von Nickel und seinen Legierungen auf der Zichpresse. 
Manche Metalle u. Legierungen, auch Ni, sind schwer nach den gewdhnlichen Yerff. 
zu schmieden, zu walzen u. zu ziehen. Das Ziehen auf dor Ziehpresse macht bei Ein- 
haltung geeigneter Arbeitsbedingungen: gesunde u. richtig yorgewarmte Blocke, Ver- 
wendung geeigneter Pressen, keine Schwierigkeiten. (Rev. du Nickel 6 . 202—04. 
Okt. 1935.) J u n g e r .

Jean Galibourg, Die Warmfestigkeitseigenschaflen von Nickellegierungen. Nach 
iSchilderung der yerschiedenen Ausfuhrungsarten von WarmzerreiByerss. werden aus
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der Literatur dio wichtigsten Ergebnisse iiber die Warmfestigkeit Yon Ni-, Cr-Ni-Mo- 
u. austenit. Stahlen, von Ni-Cr-Fe-Legierungen, von Ni u. von Cu-Ni-Legierungen in 
Zahlentafeln u. Sehaubildern zusammengestellt. (Rev. du Nickel 6 . 39—53. 
1935.) Goldbach .

— , Zur Frage der Oberflachenbehandlung und Widerstandsfahigkeit von Nickel- 
legierungen. Aus der Literatur werden einige Beizbiider fur Ni u. Ni-reiehe Legie
rungen angegeben, einige Anweisungen iiber das Schleifen u. Polieren zusammen- 
gestełlt u. Erfahrungen iiber die chem. Bestandigkeit von Ni-Legierungen wieder- 
holt. (Chemiker-Ztg. 59. 764— 65. 1935.) G old b ach .

Richard Thews, Hersidlung von Blockgup aus stark korrodiertem Aluminiumschrolt. 
Móglichst weitgehende mechan. Reinigung des Sclirottes (Sandstrahl-, Stahlschrott- 
geblase, Drehfasser) vor dem Einsehmelzen in Ticgeln bzw. Elammófen, dereń dem 
Schmelzmaterial angepaBte Bauart angegeben wird; Ofenatmosphare, FluBmittel 
(80 NaCl +  20 CaF2, ZnCl2). (Metall-Woche 1935. 177—78. 197—98. 14/12.) J u n g er .

A. V. Zeerleder, Die Vertvendung von Aluminiumgufl bei grofien Lichtbogenofen. 
Fur die Ofenmantel eines MlGUET-Ofens von 3000 kW bei 50 000— 80 000 Amperc 
wurden an Stello von Bronzeplatten erstmalig A 1 u f  o n t  guBplatten verwendet. 
Zus.: 1,4% Fe, 2% Cu, 12% Zn, 0,2% Mg, Rest Al. Die Mantel haben sich bisher gut 
bewiihrt. (Aluminium 17. 529—30. Okt. 1935. Neuhausen, Aluminium-Industrie 
A.-G.) G old b ach .

W. Koch und F. W. Nothing, Ober den EinflufS von Metallen der Eisengmppe auf die 
Aushartung von Aluminiumlegiemngen hoher Reinheit. Durch Aufnehmen von Zeit-Hiirte- 
kurven fiir die Aushartung bei Raumtemp., bei 135 u. 200° wurde der EinfluB von Fe, Co, 
Ni u. Mo auf die Aushartung einer Al-Cu-Legierung mit 4% Cu untersucht. Der Fremd- 
metallzusatz wurde zwisehen 0 u. 2% geiindert. Weiterhin wurden die Hochstharten 
ais Funktionen des Fremdmetallgeh. dargestellt, ebenso die Harten der von 525, 380 
u. 360° abgeschreckten Legierungen. Die Kurven fiir die Hochstharten bei verschiedenen 
Tempp. laufen untereinander u. der Kurve der Abschreckharte von 525° parallel. Das 
deutet an, daB sowohl die Abschreckharte, wie die Selbstalterung u. Aushartung bei 
erhohter Temp. den gleichen Beeinflussungen unterliegen. Der danach zu vermutcndo 
EinfluB der Gefugeausbildung auf die Aushartung wurde durch Gefiigeunterss. be- 
statigt. Die Ursaehe fur die Anderung der Aushartung durch Schwermetallzusatze 
sind im wesentlichen konstitutioneller Art. —  Die Ergebnisse der einzelnen Vers.- 
Reihen werden eingehend besprochen. (Aluminium 17. 535— 46. Okt. 1935. Aachen, 
Inst. f. Metallhuttenwesen u. Elektrometallurgie d. Techn. Hochschule.) GOLDBACH.

G. Kurdjumow und T. Stelletzkaja. Umwandlungen in Euteicioidlegierungen 
Cu-Al. I. Intermcdiare Zusldnde in  ubereutektoiden Legierungen. Zusammenfassung der 
C. 1934. II. 320 referierten Arbcit. Vgl. auch K am iń sk i, K u rd ju m ow  u. NeumarX, 
C. 1934. II. 1986. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitseheskoi Fisiki] 5. 395— 40G. 
1935.) JUNGER.

C. Panseri, Untersuchungen iiber die Anlapharte bei Aluminiumbronzen. I. Die 
bindren Bronzen vom Typus 90:10 . Es wird der EinfluB der AnlaBharte auf die Eigg. 
von Al-Bronzen mit 10,85% Al (Legierung „0“) u. mit 10,68% Al (Legierung „00“) 
untersucht. Die Temperharte wird bei „0“ von 565° an bemerkbar u. nimmt bis zu 
der bei ca. 720° beginnenden Konstanz zu; die eutektoide Temp. liegt somit iiber 537° 
(vgl. Sm ith  u. L in d s ie f , C. 1933. I. 2506), bei 720° beginnt das Existenzgebiet der 
reincn )3-Phase. Auf 900° gegliihte Legierung „0“ zeigt mit der AnlaBtemp. regelmiiBig 
zunehmende Hartę bis zu einem Maximum bei 400° (259,5 nach B r in e l l ) ,  dann ninnnt 
die Hiirte zucrst raseh, dann langsamer ab u. erreicht bei ca. 650° ein Minimum mit 
ca. 182. Bei „00“ sind die entsprechenden Zahlen: bei 350° Masimum mit 262,7, 
flacherer Abfall von 390° an, Minimum bei ca. 725° mit 130. Die Temperharten nach 
erreichter Konstanz sind: bei „0“ 239,5, bei „00“ 251,2. — Ais Best.-Methoden fiir die 
Harto kommen bei Al-Bronzen in Frage Brinellharte mit P  — 30 d2 u. Rockwellhartc 
mit Skala B. (Alluminio 4. 213—17. Juli-Aug. 1935. Mailand.) R. K. MULLER.

Gastone Guzzoni, Die Magnesiundegierungen. Die Wirkung geringer Nickel- 
zusalze auf die mechanischen Eigenschaften und auf die Korrodierbarkeit. Entspricht im 
wesentlichen Inhalt der C. 1 9 3 6 .1 .161 referierten Arbeit. Vf. gibt erganzend noch einige 
Strukturbilder von GuB- u. PreBlegierungen des Systems Mg-Al-Ni. (Ind. meccan. 17. 
690— 96. 1935.) R. K. M u lle r .

Ichiji Obinata und Masami Hagiya, Untersuchungen iiber die komplexen Magne- 
siumlegierungen auf Magne.sium-Cadmiumba-sis. Zu binaren Mg-Cd-Legierungen mit
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1—10% Cd wurden ais dritte Legierungskomponcnten 0,5—6% Ou, Ag, Zn, Hg, Al, 
Ti, Sn, Pb, Sb, Te, Cr, Mn, u. Ni allein oder zu zweien hinzulegiert. Im gcgossenen, 
gegluhten, abgeschreckten u. gealterten Zustand wurde die Roekwellharte u. die 
Korrosionsbestandigkeit gegen dest., Leitungs- u. Salzwasser festgestellt. — Hartend 
wirken besonders Zusatze von Cu, Ni, Ag u. Al. Am schwachsten ist dio hartende 
Wrkg. von Pb u. Te. Die groBte Hartę wird im GuBzustand erreieht; Gliihen u. Ab- 
schreeken macht die Legierungen weichcr. Eine bemerkenswerte Alterung liefien die 
Legiorungen mit Al oder Zn erkennen. Ni-, Cu- u. Ag-Zusatze wirken auBerst nach- 
teilig auf die Korrosionsbestandigkeit ein; Al, Pb, Te u. Sb haben ebenfalls einen naeh- 
teiligen, wenn aueh schwaclieren EinfluB. (Ryojun Coli. Engng. Publ. Nr. 93. 85—90. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) Goldbach .

R. Strauss, Fortschritle auf dem Gcbiele des Beryllaufschlusses und der Hcrslellung 
von melallischem Beryllium. 1930—1935. Ubersicht mit Literaturangaben. (Angew. 
Chem. 48. 745—50. 30/11. 1935. Berlin.) S k a lik s .

S. I. Mitrofanow, Grófle der Ooldkorner im Erz der „Kupfergrube“. Durch Nach- 
flotation der Abgange aus der Flotation der komplexen, Au-haltigen, sulfid. Cu-Zn- 
Erze der „Kupfergrube“ (Mittelural) werden Konzentrate mit Au-Kornern bis 10 f i  

gewonnen. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 10. Nr. 4 .54— 55. 1935.) Ju ng.
J. Dresel, Gold und Góldersalz in der zahndrztlichen Prazis. Besprechung der 

in der Zahnteehnik angewendeten Edelmetallegierungen u. goldfreien Werkstoffe, 
wie V 2 A-Stahl u. Vitalliumlegierung. (Metall-Woche 1935. 118—19. 16/11.
Berlin.) " K utzelnigg .

Franęois Canac, Unlersuchung der interkrystallincn Korrosion nach der Methode 
der Lichtzerstreuung. (Vgl. C.' 1 9 3 5 .1. 1445.) Sind dio Krystalliten des einen Elementes 
durch ein 2. Element Yerkittet u. wird dieses bevorzugt angegriffen, so erscheinen 
auf der korrodierten Obcrflache mehr oder weniger tiefe Furchen. Beleuchtet man 
unter yerschiedenen Winkeln u. bestimmt den Lichtriickwurf, so erhalt man Kuryen- 
scharen, dio anderer Art sind ais dio bisher betraehteten. 2 Phasen der Korrosion 
sind zu unterscheiden, die an Hand von schemat. DaTstst. naher besprochen werden. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 330—32. 1935.) K u tz e ln ig g .

W. E. Hoare und Bruce Chalmers, Die Oberflache von Weipblech. Priifung nach 
einem oplischen Verfaliren. (Iron Coal Trades Rev. 131. 429—30. 20/9. 1935. —
C. 1 9 3 6 .1. 162.) K utzelnigg .

R. Berthold, Zerstorungsfreie Werkstoffpriifung m it dem 3Iagnelpulververfahren. 
(Vgl. C. 1935. II. 116.) Besprechung der allgemeinen Grundlagen des Magnetpulyer- 
verf. (Feilspaneverf.) u, seiner techn. Durchfiihrung bei Erzeugung des Magnetfeldes 
durch „Fremderregung" (mit Elektromagneten) u. „Selbsterregung" (mit einem durch 
den Prufkorper gesandten elektr. Strom). Beschreibung der Gerate u. der Anwendungs- 
móglichkeiten an einer Reihe von Beispielen. Zahlreiche Abbildungen. (Masehincn- 
schaden 12. 139—46. 1935. Berlin-Dahlem, Róntgenstelle beim Staatl. Material- 
priifungsamt.) S k a lik s .

E. Zurbriigg, Temperalurkontrolle m it einfachen Hilfsmitteln. In einer Tabelle 
sind die Merkmale, welchc Tannenholz, Kernseife u. Zucker bei yerschiedenen Tempp. 
zeigen, zusammengestellt. Wahrend Holzspan oder Seife zur Temp.-Kontrollo (bei 
der spanlosen Formung yon Metallen) iiber 300 bis zu 500° dienen, laBt sich mit Zueker 
die Temp. zwischen 160 u. 250° abschatzen. (Aluminium 17. 533—34. Okt. 1935. 
Neukausen, Aluminium-Industrie A.-G.) GOLDBACH.

R. E. Jamieson, Bcstspannungen in lichtbogengeschweipten Zerreifiproben. (Vgl.
C. 1935. II. 3973.) An 9 Blechen aus niedriggekohltem Stahl, dio mit einem Ab- 
schragungswinkel yon 45° einschichtig mittels Lichtbogenschweifiung stumpfgeschweiBt 
worden waren, wurde der EinfluB der Restspannungen auf die Ergebnisse des ZerrciB- 
vers. untersucht. Es wurden merkliche Einflusse auf das Verh. der Proben unter 
Zugbeanspruchung u. Anwesenheit von órtlichen Grenzspannungen festgestellt, dereń 
GróBe annahernd die Streckgrenze des Werkstoffes erreieht. Diese órtlichen Anfangs- 
spannungen scheinen auf die Festigkeit der Probo ais Ganzes bei stat. Zugbeanspruchung 
keinen wesentlichen EinfluB zu haben. Ihre Anwesenheit fiihrt wohl zu einer bedeutend 
gróBeren durchschnittlichen Yerformung, doch kommt diese nur bei der ersten Be- 
lastungsstufe zum Ausdruck. Wahrend der folgenden Belastungssteigerungen ver- 
halten sich die Proben wie ein n. Werkstoff. Durch ScliweiBen scheint die Streck
grenze erhoht u. die Zahigkeit der Bleche erniedrigt zu werden. Die Abnahme der 
ZerreiBfestigkeit, die durchschnittlich 9% betragt, kann teilweise auf die Form des
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ZerreiBbruches zuriickgcfiihrt werden, die wahrscheinlich von ungleichmaBigen Vor- 
formungen langs dor Bleehkante, dio der unregelm&Bigen Verteilung der Rest- 
spannungen iiber einen (Juersclinitt zuzuselireiben sind, beeinflufit wird. (Iron Ago 136. 
Nr. 13. 78— 79. 84. 90. 92. 26/9. 1935. Montreal, Mc G i l l  Univ.) F rank e .

Wilson Burden, Entfettung dureh Losungsinitiel. Ais Entfettungsraittel wird 
,.l?erm-A-Chlor“, ein gechlortcs Lósungsm., dessen Zus. nicht angegeben ist, ompfohlon. 
Dio Reinigung erfolgt entweder dureh Kondensation des Dampfes auf dem Gegen- 
stande, dureh Tauchen in die Fl. oder dureh Abspritzen mit der Fl. (Metal Clean. Finish. 
7. 504— 6. 509. Okt. 1935. Detroit, Rcx Prod. & Mfg. Co.) K u tz e ln ig g .

J. Milinaire, Das Beizen der Metalle. Allgemeines iiber das Beizen mit Sauren u. 
die Sandstrahlbehandlung. (Mćtallurgie Construet. niecan. 67. Sond.-Nr. 27—29. 
16/11.1935.) “ " K u tz e ln ig g .

Rudolf Pliicker, Feinstbearbeitung der Melalloberflachc. 2 Gruppen von Vorff. 
sind zu unterseheidcn: solcho, die zur Oberflachenverschónerung u. zur Erhóhung 
(les Korrosionswiderstandes dienen u. solche, dureh die gute Lauf- u. Dichtungsflaehcn 
u. gegen Abnutzung widerstandsfahigo Oberflachen erreieht werden sollen. Die 2. Gruppe 
wird ais ,,MaBglattcn“ bezeichnet u. umfaBt folgende Verff.: 1. Einschmirgeln, 2. Gegen- 
seitiges Abziehcn der Werkzeugflaehen, 3 . Reibsehlcifen oder „Lappen“, 4 . Ziehschleifen 
oder „Honen“, 5 . PreBglatten, die naher beschrieben werden. (Metallwar.-Ind. Galvano- 
Tcchn. 3 3 .  4 7 8 — 8 1 . 1 5 /1 1 .1 9 3 5 .  Solingen.) K u t z e l n i g g .

Mituwo Miwa, Ober die Natur der Politurschichtc auf Melallen. Polierte Ober
flachen von Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Sn u. Sb geben Elektronenbeugungsbilder 
mit nur 2, sehr verwasehenen, Linien. In den Diagrammen von poliertem Si, Mn u. 
Bi treten mehr ais 2 Linien auf. Berechnung der Atomabstande auf Grund der Linicn- 
abstande u. Yergleich der Werte mit den nach der KEESOMsehen Gleichung erhaltenen 
ergibt, daB die polierten Oberflachen von Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn u. Ag ais amorph wic 
Fil. angesehen werden kónnen, wahrend dies fiir Cd, Sn u. Sb nicht zulassig ist. Verss. 
mit verschieden weitgehend polierten Oberflachen zeigen, daB mit zunehmonder Politur 
nicht nur dio Beugungslinicn verwaschener werden, sondern daB auch bestimmto Linien 
schwacher werden ais andere, so daB zuletzt 2 Linien entstehen. Die polierte Ober- 
flache von Cd, Sn u. Sb ist ais aus sehr kleinen Pseudokrystallen besteliend aufzufasscn. 
Da solcho im Grenzfalle aber nicht von einer Fl. untersehieden werden kónnen, besagt 
es hier prakt. dasselbe, ob man von amorph oder feinkrystallin spricht. (Sci. Rep. 
Tóhoku Imp. Univ. [1] 24. 222—39. 1935. Res. Inst. for Iron, Steel a. other Metals. 
[Orig.: ongi.]) KUTZELNIGG.

Fred B. Jacobs, Polieren von Gufieisen. Verschiedene Arbeitsweisen werden 
bcsprochen. (Metal Clean. Finish. 7 . 50 7—0 9 . Okt. 1 9 3 5 .) K U T Z E L N IG G .

R. S. Leather, Vorpolieren und Hochglanzpolieren von nichlroslenden Slahlen. Dic 
Ergebnisse amerikan. Autoren zusammenfassendes Referat mit einer ubersichtlichen 
Darst. der Arbeitsgange. (Metal Clean. Finish. 7. 437—42. 491—94. 518. Sept. 1935. 
Waterbury, Conn. The Lea Mfg. Co.) KUTZELNIGG.

— , Die Behandlung ton Aluminiumfliichcn vor detn Melallisieren. Dic Behandlung 
mit dem Sandstrahl u. das Beizen des Al werden bcsprochen. (Oberflachentechnik 12. 
257. 5/11. 1935.) K u tz e ln ig g .

Max Schlótter, Gldnzende Melallniederschlage. Vortrag. Inhaltlich gleich der
C. 193 6 .1. 165 ref. Arbeit. (Z. Metallkunde 27. 236—37. Okt. 1935. Berlin.) K utz.

C. M. Hoff, Glanzzink. Auf das GRASSELLI-Glanzzinkbad wird hingewiesen, das 
mit Stromdichten yon 35 Amp./QuadratfuB u. mehr betrieben werden kann. Ver- 
gleiche mit Cd-t)berzugen werden angestellt. (Metal Clean. Finish. 7. 483— 86. 490. 
Okt. 1935. Clcyeland, O., G r a s s e l l i  Chem. Co.) K u tz e ln ig g .

A. Fom y, Die mechanische Fcuervc.rzinku.ng kleiner Sliicke dureh Z en trifug ieren . 
Verschicdene Ausfuhrungsformen des Verf., das sich besonders fiir die Yerzinkung 
von Nageln, Schrauben usw. cignet, werden bcsprochen. (Galvano [Paris] 1935. 
Nr. 42. 28—29. Okt.) ' K u tz e ln ig g .

R. J. Piersol, EinfluP des Boratrestes auf die Chromharte. Zusatz von Borsaure 
zu Badem, die mit Fe-Anoden betrieben werden, driickt den Gleichgewichtswert der 
Cr^-Konz. erhebhch herab, so daB die Bader unbegrenzt brauchbar bleiben. Die Ggw. 
von Borat neben Sulfat bewirkt ferner eine wcsentUche Hartesteigerung (Zusatze 
bis zu 10 g wurden untersucht). (Metal Clean. Finish. 7. 487—90. Okt. 1935.) KUTZ.

Bruce Chalmers und W. D. Jones, Streifung ron Zinniiberziigen auf Kupfer. 
Yerzinnte Cu-Bleche, dereń Abkiihlung gleichmaBig in einer bestimmten Richtung
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vor sich ging, zeigen eine eigenartigc Streifung infolge des Abwechselns von n. u. 
diffus reflektierenden Zonen. Die Erscheinurig- wurde offenbar deshalb noch nicht 
bcobachtet, weil dic Handelsware ungleichmaBig auskiihlt oder abgcschreckt wird. 
Sie hangt mit der Krystallisation des Sn/CuSn-Eutektikums zusammen. Es wird 
angenommen, daB das period. Freiwerden der latcnten Warnie wahrend der Er- 
starrung der unterkuhlten Schmelze die Richtung des Warmcstromcs u. damit die 
Oricntierung der CuSn-Krystalliten im Eutektikum bestimmt. (Trans. Faraday Soc.
31. 1299— 1303. Sept. 1935. London u. Liverpool.) K u tz e ln ig g .

W. Muller, Die Bedeutung der Regelmdpigkeil des kryslallenen Oefiiges dicker 
dcktrolytischer Uberziige. Die Gefugeeigentumlichkeiten dicker Ni-tlberziige (0,5 bis 
5 mm) bei befriedigender u. bei mangelhafter Beschaffenheit, wio sie dic (Juerschnitts- 
bilder zeigen, werden bcsprochen. (Metalwar.-Ind. Galvano-Tcchn. 33. 477— 78. 
15/11. 1935. Freiberg, Sa.) KUTZELNIGG.

R. Liebetanz, Priifung von NickdplaUierungen. Bei dem iiblichen Verf. zur 
Analyse Ni-haltiger Plattierungen wird die durch Diffusion des N i in das Fe ent- 
stchende Zwisclienschiehte nicht beriicksichtigt. Vf. schlagt daher vor, naeh dem 
Ablosen der Hauptmenge mit k. H N 0 3 (3 Teile d =  1,4 u. 1 Teil d =  1,52) eine Nach- 
behandlung mit Bromsalzsaure (13 ccm Br in 11 HC1, d =  1,12) yorzunehmen. Der 
Analysengang zur Best. von N i u. Cu ist beschrieben. (Metall-Woeho 1935- 117— 18. 
10/11. Dusseldorf.) K u tz e ln ig g .

J. F. Kesper, Inlercssantes und Wichtiges iiber nickd- und kupferplattierte Bleche. 
Bcmcrkungen uber Eigg. u. Anwendungsmogliehkeiten der naeh dem deutschen 
WalzsehweiBverf. hergestellten plattierten Bleche. (Apparatebau 47. 247. 8/11. 
1935.) K u tz e ln ig g .

Raymond R. Rogers, Platlierm  von EisenUgieruTigen. Ein neues deklrochemisches 
Vcrfahren. Das Verf. besteht darin, das Plattierungsmetall elektrolyt. mit einer diinnen 
Fe-Schieht zu iiberzichen u. dann mit dem Grundmetall bei hoher Temp. zu yerschweiBen. 
18-8-Cr-Ni-Stahl wird anod. in 6-n. HC1 gebeizt, Schnelldrchstahl ebenfalls anod. 
aber im alkal. Bad u. darauf in HC1 getaucht. Stellit (55% Co, 30% Cr, 15% W) muB 
zunachst in 12-n. HC1, dann naeh dem Spulen in Alkali anod. gebeizt u. schlieBlieh 
noch kurz in HC1 getaucht werden. — Das Fe-Bad besteht aus 300 g/Liter FeCl2-4 H;0  
335 g/Liter CaCl, u. soviel HC1, daB Nd.-Bldg. verhutet wird. Temp.: 90°, Stromdichtc: 
CO Amp./QuadratfuB. ph =  2. Die Ndd. haften gut. Querschnittsaufnahmen zeigen 
die Oxydfreiheit der Grenzflaehe zwischen den Legierungen u. dem Elcktrolyt-Fe u. 
die vollzogene Diffusion naeh dem Erhitzen auf 950°. (Ind. Engng. Chem. 27. 783—89. 
1935. New York, Columbia Univ.) KUTZELNIGG.

J. B. Nealey, Neues Calormerungsverfahren. Vf. beschreibt die Anlagen der 
C alor iz in g  Co. in Wilkinsburg (Pa.) u. das dort durchgefiihrte Verf. Die zu calori- 
sierenden Wcrkstiicke werden zunachst gebeizt, dann in Al-Pulver eingepackt, auf 
820—1000° erhitzt, in sd. W. gereinigt, noehmals unter LuftabschluB, jedoch in einem 
anderen Ofen, erhitzt u. darauf fertig gemacht. (Heat Treat. Forg. 21. 483— 84. Okt.
1935.) H ochstein-

L. Kenworthy, Die. alnwsphdrische Korrosion und das Anłaufen des Zinns. Die 
Verss. wurden mit reinem, mit 2,2% Sb u. mit 0,2% Cu enthaltendem Sn a) im Innen- 
raum, b) an der AuBenluft, vor Regen geschtitzt u. c) auflen, nicht geschiitzt durch- 
gefiihrt. Proben von Cu, Messing, Ni, Zn u. Cd, dereń Verh. bekannt war, wurden zu 
Vergleichszwecken miteinbezogen. In der Reihe a erwies sich reines Sn den Legierungen 
gegeniiber etwas uberlegen, in den anderen Fallen bestand kein Unterschied. Die 
Gewiehtszunahme im Falle a schreitet naeh den ersten Tagen linear fort (Vers.-Dauer: 
792 Tage). In der Reihe c wurde der Gewichtsverlust naeh Entfemung der Korrosions- 
prodd. bestimmt. Alle Vergleichsmetalle wurden starker angegriffen ais das Sn. B e
zeichnet man den Angriff des Sn m it 100, so ist er fiir N i 271, Cu 288, Messing 305, 
Zn 336 u. Cd 778. — In der Reihe b (Drahtspulen, Sterensonschirm) wurden die Zug- 
fcstigkeiten verglichen. Bei dieser Vers.-Anordnung waren Sn u. seine Legierungen 
dem Ni etwas uber-, dem Cu etwas unterlegen. Die Widerstandsfahigkeit der 3 Metallc 
entspricht der relativen Wasseranziehung ihrer Korrosionsprodd. (Trans. Faraday 
Soc. 31. 1331— 45. Sept. 1935. Birmingham, Univ., Metali. Dep.) K u tz e ln ig g .

H. Róhrig und W. Nicolini, Priifung seewasserbesiandiger Aluminiumlegierungeii 
in der Nordsee. Mitteilung der Ergebnisse eines 1%-jahrigen Korrosionsvers. in der 
Nordsee. 1 mm dicke Proben aus Rein-Al, Albondur, Pantal, Hydronalium, KS- u. 
BS-Seewasser, die teilweisc im ursprunglichen Zustand, teilweise geschweiBt u. ge-
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nietet vorlagen, wurden dabei dem weehselnden Angriff durch Ebbe u. F iut ausgesetzt. 
Neben der Veranderung der Blechoberflachen wurden vor allem die Festigkeitsverluste 
verfolgt. Es zeigte sich, daB eine merkliche Verminderung yon Zugfestigkeit u. Deh- 
nung ais Folgo der weehselnden Einw. von Seewasser u. Meeresluft nur beim walz- 
harten Rein-Al eingetreten ist u. zwar hat in 90 Woohen die Festigkeit um 30%, dic 
Dehnung um 45% abgenommen. Alle anderen glatten Proben waren in ihrer Festig- 
kcit unverandert. Von den gcschweiBten Proben lieflen die aus walzhartem Rein-Al, 
Pantal, KS-Seewasser (weich u. halbhart) u. weichem Hydronalium keine Festigkeits- 
verminderung erkennen. Die Nietproben haben samtlich die Ausgangsscherfestigkeit be- 
halten. — Beachtlich ist, daB die nach verschiedenen Verff. erschmolzenen Legierungen 
BS-Seewasser u. Hydronalium sich in ihrer Korrosionsbestandigkeit nicht unter- 
scheiden. Beim Albondur ist die aufplattierte Rein-Al-Schicht teilweise aufgezehrt 
worden. (Aluminium 17. 519— 29. Okt. 1935. Yereinigtc Aluminium-Werke A. G., 
Forschungsstelle.) G old b ach .

Yeu Ki-Heng und Yeou Ta, Ein neues Verfahren zur Fcstslellung des Korrosions- 
angriffea von Lauge auf Aluminium. (Vgl. C. 1933. I. 2074.) Das Verf. benutzt die 
Erfahrung, daB sieli in bas. Lsgg. ein Aluminotartrat der Formel (AlT3)Na3 bildet, 
worin T das Radikal C4H 40 6 bezeichnet. —  Wird ein Al-Blecli in eine Lsg. aus Ńatrium- 
tartrat u. NaOH gebracht, so verwandclt sich das Al in Al-Oxyd, das sich seinerseits 
mit dem Tartrat verbindet. Die Drehung der Lsg. av steigt langsam von 6,60 auf 17,50° 
(l =  10 om; t =  20°). Die Anfangsdrehung entspricht offenbar der des reinen Natrium- 
tartrats, die Enddrehung der des (AlT3)Na3. Die Rkk. rerlaufen so:
Al +  OH - +  H20  ->- A10,~ +  f  H2 u. 3 T —  +  A102~ +  H aO (A1TS)-----+  4 OH .
Bei einer bestimmten Menge Tartrat muB am Ende der Rk. die gleiche Menge Soda 
freiwerden, die sich in Form von Al-Oxyd bindet; sie ist von der urspriinglich zu- 
gesetzten NaOH-Menge unabhangig. Die Angriffswrkg. ist von der anfangs zugegebenen 
NaOH-Menge u. von der Reinheit des Al abhangig. Die Feststellung der Angriffs
wrkg. durch Messen der Drehung ist viel genauer ais das Messen des Gewichtsverlustes. 
Auch kann man mit sehr geringen Laugenmengen arbeiten. (C. R. hebd. Seanccs 
Acad. Sci. 200. 2153—55. 1935.) G old b ach .

W alter Zeiss, Berlin, Herstelhing von Metallen und aiwxydierlen Metallen in 
Puherform, dad. gek., 1. daB man den geschmolzenen oder schm. Ausgangsstoff mit 
einem feingekórnten festen Stoff in Ggw. eines indifferenten Gases dispergiert u. die 
erhaltene Disporsion (I) durch physikal. oder chem. Einw. in den festen Zustand iiber- 
fiihrt, worauf gegebenenfalls das I-Mittel abgetrennt wird. 2., daB die I in Ggw. von 
zur Oxydation des gesamten Metalles nicht hinreichenden Mengen von 0 2 vorgenommcn 
wird. 3., daB das von dem I-jNIittel getrennte anoxydierte Metallpulver einer reduzie- 
renden Nachbchandlung unterworfen wird, 4., daB das Metali wahrend der I aus seincn 
Verbb. erzeugt wird. Ais I-Mittel konnen verwendet werden feinkorniger Sand oder 
andere Mineralien, Gesteinsarten oder auch kiinstlich hergestellte feste Stoffe, wie z. B. 
Glas, Porzellan, Carbide u. dgl. oder ein katalyt. wirkendes Mittel, z. B. harte, poróse, 
mit einem Katalysator getrankte Porzellanscherben. —  Die bislang ublichen hohen Vcr- 
dampfungstempp. sind nicht erforderlich; die oxydhaltigen Metallpulver sind bc- 
sonders geeignet fiir die Akkumulatorenindustrie. (D. R. P. 620126 KI. 491 vom 
2/11. 1933, ausg. 14/10. 1935. F. P. 780 698 vom 2/11. 1934, ausg. 30/4. 1935. D. Prior. 
1/11. 1933.) H ab b el.

Risaburo Torikai. Japan, Herstellung von Mełallpulver. Aus dem Metali, dessen 
Pulver hergestellt werden soli, werden Elektroden erzeugt, zwischen denen man einen 
Lichtbogen iiberspringen laBt. Der erforderliche Druck, der bis auf 0,0005 mm Hg- 
Saule herabgesetzt werden kann, richtet sich nach dem Kp. des zu verarbeitenden 
Metalles. Die Metalle werden YCrdampft u. in Pulverform niedergeschlagen. Bei Elek
troden aus yerschiedenen Metallen kann man Pulvermischungen aus diesen Metallen 
herstellen. C enthaltende Metallpulver erhalt man, wenn eine Elektrode aus diesem 
Element besteht. Wenn Metalloxyde erzeugt werden sollen, daim muB im Verdampfungs- 
raum O., vorhanden sein. Bei hóheren Gasdrucken erhalt man auch hohere Oxyde. 
PbC03-Pulver erhalt man bei Gasfiillungen aus C02 oder 0 2 u. einer Elektrode aus C. 
(F. P. 774100 Tom 4/6. 1934, ausg. 30/11. 1934. Japan. Prior. 5/6. 1933.) G e isz ler .

Mathias Franki, Augsburg, Herstellen von Eisenschwamm im ScJuichtofen unter 
Verwendung eines reduzierenden Gases, das nach dem Einleiten in den unteren Teil 
des Schachtes zum Kuhlen des dort angesammelten, im oberen Teil des Schachtes
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entstandcnen Fe-Schwammes dient, dad. gek., daB das reduzierendo Gas beim tłber- 
gang vom unteren Teil des Sehaehtes in den oberen Teil durch seitlickes Einblasen von 
hoher erhitztem Gas in einen von zwei mit Brennstoff gefullten Regeneratoren ver- 
drangt wird, in diesem seine Warnie an die RegeneratorfiiUung abgibt u. hierauf durch 
den zweiten Regenerator unter anschlieBendor besonderer Naeherhitzung erneut in 
die Mittelzonc des Ofens eingeblasen u. schlieBlich durch den Red.-Schacht abgefiihrt 
wird. Die Naeherhitzung des in die Regeneratoren verdrangten Gases kann nach Be- 
endigung seines Kreislaufcs durch Verbrennen von eingeblasener Feinkohle mit mehr 
oder weniger reinem 0 2 unter teilweiser Verbrennung der RegeneratorfiiUung erfolgen.
— Dio zur Red. dienenden 1000— 1200° li. Gase sind prakt. frei (<  5%) ''on C 02 u. 
H20 , s o  daB sic eine starko Red.-Wrkg. besitzen u. auf den bereits gebildeten Fe- 
Schwamm nicht oxydierend einwirken. (D. R. P. 617 942 KI. 18a vom 12/4. 1933, 
ausg. 29/8. 1935.) H a b b e l.

Mathias Franki, Augsburg, Yereinigtes Wind- und Erzfriąchen fiir Roheisenbader 
unter Anreicherung des Geblasewindes mit O,, dad. gek., daB das Bad in der 1. Verf.- 
Stufe nur so lango mit hoch an 0 2 angereichertem Wind vorgefrischt wird, bis eine 
so hohe Badtemp. erzielt ist, daB das Nachfrischen mit Hilfe von Fe-Oxyd in Form 
von Erz oder Fe-oxydhaltigen Stoffen in fester Form, in der 2. Verf.-Stufe lediglich 
unter Ausnutzung der Oxydationswarme des P u. ohne besondere Warmezufuhr von 
auBen erfolgt. — Gunstige Warmewirtschaft beim Frischen. (D. R. P. 617 943 KI. 18b 
vom 13/5. 1933, ausg. 29/8. 1935.) H a b b e l.

Elisabeth Keil Eichenthum , Leoben, Beeinflussung der Erstarrungsart von Gufl- 
cisenschmdzen aller Art, dad. gek., daB eine vollkommonc oder teilweise Befreiung 
von feinstverteilten Schlackenteilchen submikroskop. GróBe wahrend des Herst.-Verf. 
oder darnach vorgenommen wird. —  Schlackenteilchen sind infolge ihrer Keimwrkg. 
fur dio Graphitausbldg. maBgebend; durch Regelung der Menge der Schlackenteilchen 
wird die Graphitausbldg. becinfluBt. Dio Regelung kann erfolgen durch Vordesoxy- 
dation, Zerstórung der Sclilackcntrube, geeignete Schlackenfiihrung. (Oe. P. 142 2 i8  
vom 19/12. 1932, ausg. 25/6. 1935.) " H a b b e l.

Mathias Franki, Augsburg, Erzverhuttung auf Roli- und Flufistahl mit oder ohne 
gleichzeitige Gewinnung einer fiir die Portlandsclimelzzementherst. geeigneten Schlackc 
nach Patent 611 696, dad. gek., daB die Randzone durch eine absatzweise entgegen- 
gesetzt radikale, sich kreuzende Schichtung des aus Brennstoff, Feinerz u. Kalkstein 
bestehenden Beschickungsgutes gasdurchlassig gemacht wird. Ein weiterer Anspruch 
betrifft die Vorr. — Es wird eine weitere Verbesserung der Gasdurchlassigkeit im 
Sinterungsbereich erzielt, die bei groBen Schlackenmengen, wie sie bei Verhiittung sehr 
saurer oder armer Erze oder bei der Erzeugung von Portlandsclimelzzementschlacke 
anfallen, erwunscht ist. (D. R . P. 618 037 KI. 18a vom 23/2. 1934, ausg. 31/8. 1935. 
Zus. zu D. R. P. 611696; C. 1935. II. 1952.) H a b b e l.

Soc. d’Electrochimie, d’EIectromśtallurgie et des Acićries Electriąues 
d Ugine, Frankreicli, Enlfemung ron Schwefel und Phosphor aus Stahlschmdzen. Stahl 
u- Schlacke werden unter gegenseitiger Durchdringung durehwirbelt; dio Schlackc 
muB diinnfl. u. stark oxydierend sein, einen groBen UberschuB an einer oder melireren 
Basen besitzen u. ihren stark bas. Charakter bis zur Beendigung des Verf. beibelialten. 
Je hoher der P- oder Si-Geh. des Stahles ist, desto groBer muB die Basizitat oder dio 
Menge der Schlacke sein. Das Schmelzen der Schlacko wird durch das Metalłbad, 
cventuell mit zusatzlicher Warmezufuhr, bewirkt. Das Durchwirbeln von Metali u. 
Schlacke kann z. B. durch heftiges AufgieBen des Stahles auf die geschmolzene Schlacke 
erfolgen. Die Behandlung kann in einem bas. Konverter derart vorgenommen werden, 
daB man nach dem 1. Blasen die n. Entphosphorungsschlacke entfem t u. dann wahrend 
eines kurzeń Nachblasens eine stark bas. u. stark oxydierende Schlacke zwecks Ent- 
phosphorung u. Entschwofelung einwirken laBt; yorzugsweise ist hierbei der P-Geh. 
nach der 1. Entphosphorung bereits weitgehend herabgesetzt. —  Es wird eine sehr 
schnelle u. weitgehendc Entschwefelung, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Ent- 
fernung des P  erzielt. (F. P. 786 386 vom 27/2. 1935, ausg. 2/9. 1935. It. Prior. 7/3. 
1034.) H a b b e l.

Victor Hertl, Wien, Behandlung von Metalłbad er n, insbesondere von Fe-Badern. 
Das Bad wird durch Ultrasckallschwingungen von einer Freąuenz von 50 000 Schwin- 
gungen je Sekunde u. dariiber in schwingende Bewegung Yersetzt. Die Ubertragung 
der mechan. Schwingungen auf das Metalłbad kann mit Hilfe eines schwingenden 
Stabes oder einer Róhre oder dadurch erfolgen, daB das GefaB mit dem fl. Metali-
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inhalt selbst die Ultraschallwellen auf don fl. Inhalt von auBen fortpflanzt. Vor der 
Behandlung dureh Schwingungen werden die beizulcgierenden Stoffe zugesotzt, um 
sie mit Hilfe der mechan. Schwingungen in dem Metallbad gleichmiiBig zu ycrteilen.
— Weitgehende Entgasung, erhohte Homogenitat, yerbessertc mcchan. (Festigkeit, 
Dchnung) u. gieBtechn. Eigg. (Oe. P. 142 886 vom 7/5. 1934, ausg. 25/9.
1935.) H abbel .

Karl Eckardt und Rudolf Ingrisch, Wion, Harlestreupulver, dad. gek., daB cs 
aus 70— 80 (Gewichtsteilen) K4[Fe(CN)8], 2—5 Ńa2C03, 6— 12 NaCl, 3— 8 Acetylen- 
ruB, 1—3 Pottascho, 1—2 K N 0 3 u. jo 2—3 Gummi arabicum, Ammoniumcarbonat u. 
Salmiaksalz besteht. — Es wird eine tief in den Kern reichendo Glasharte erzielt. 
(Oe. P. 142 401 vom 3/4. 1933, ausg. 25/7. 1935.) H a b b e l.

Firma Adolf Thol, Hamburg, Herabsetzung der Eniziindbarkeit w id V eranderung
der Hdrtewirkung von Olbddem zum Harten von Stahl, dad. gek., daB den Badern die
phosphatidhaltigen Abfallerzeugnisso der Sojabohnc in mehr oder weniger konz. 
Form hinzugefiigt worden. Diese Abfiille enthalten 50— 70% Phosphatide u. 25 bis 
35% Sojaol. —  Die mit der Konz. yeranderliche Hartungswrkg. wird auf den wech- 
selnden Geh. an organ. P  zuruckgefuhrt. (D. R. P. 619 458 KI. 18c yom 8/2. 1934, 
ausg. 1/10.1935.) H a b b e l.

Y. Kamishima, Dairen, China, Schndldrehstahl. Er ist frei von B u. enthalt 
ca. 18% W. 4,5% Cr u. 0,7% C u. ist legiert mit 6— 10% Zr. (Hierzu vgl. Schwed. P. 
83472; C. 193 5 .1. 3596.) (Schwed. P. 84058 vom 5/8.1931, ausg. 13/8.1935.) D rew s.

Electro Metallurgical Co., Amerika, Nahttose Behaller aus Stahl m it austenit. 
Gefiige u. mit bis 0,2% C, 15— 25% Cr, 6— 12% N i u. bis 4% Nb +  Ta, wobei Nb >  Ta 
u. yorzugsweise Nb <  2% ist. Nb +  Ta soli mindestens 4 mai, yorzugsweise 10 mai 
so groB wie der C-Geh. sein. —  Die Behalter, insbesondere nahtlose Rohre, sind bei 
400—650° sicher gegen interkrystalline Korrosion. (F. P. 783 598 yom 2/1. 1935, 
ausg. 16/7. 1935. A. Prior. 20/3. 1934. E. P. 436184 yom 4/1. 1935, ausg. 31/10.
1935. A. Prior. 20/3. 1934. Zus. zu E .P. 4 1 4 2 1 1; C. 1935. I. 3043.) H a b b el.

Nicola Spinelli, S. Piętro al Tanagro, Zundkerzenstift fiir Explosionsmotore, be- 
stehend aus sehr hartem Stahl mit 15— 18% Ag. (It. 316 252 vom 28/4. 1933.) Habb.

Canadian W estinghouse Co. Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: Frygve
D. Yensen und Albert A. Frey, Wilkinsburg, Pa., V. St. A., Gluhen von ferro- 
magnetischem Werhstoff mit 40—60% Fe u. 60—40% Ni. Die fertig bearbeiteten 
Bleche werden 2— 24 Stdn. bei 900— 1300° gegliiht, wahrend durch den Ofen ein yor- 
her getrocknetes u. gereinigtes inertes Gas geleitet wird. — Die Maximalpermeabilitat 
betragt 100 000— 113 000." Vgl. A. P. 1 869 025; C. 1933. I. 3360. (Can. P. 344224 
vom 21/6.1932, ausg. 28/8. 1934.) H a b b e l.

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Krefeld, Herstellung non Dauermagnelen 
hoher Remanenz und Koerzilirkrafl, insbesondere Lautsprechermagneten. Der Magnet 
besteht ganz oder zum Teil aus gesintertem Werkstoff, insbesondere mit einer Zus. 
von 10— 90% Fe, 0,5— 0,7% C, 5— 50% Co u. 1— 10% W; beim Sintern u. beim Zu- 
sammenbau von gesinterten mit gegossenen Einzelteilen konnen yorteilhaft Co-Oxalat 
u. Co-Acetat ais Bindemittel yerwendet werden. —  Die durch Sintern hergestellten 
Magneto sind den durch GieBen oder Walzen hergestellten iiberlegen. (Oe. P. 140126 
vom 8/10. 1932, ausg. 10/1. 1935. D. Priorr. 8/10. u. 13/10. 1931. F. P. 743 807 vom 
8/10. 1932, ausg. 7/4. 1933. D. Priorr. 8 ., 13. u. 15/10. 1931. E. P. 399 318 vom 
10/10. 1932, ausg. 26/10. 1933. D. Prior. 8/10. 1931.) H a b b e l.

Oesterreichisch-Amerikanische Magnesit A.-G., Osterreich, Giepen von Ma- 
gnesium, bei welchem die Oberflache des zu yergieBenden Metalles mit Sulfiden in Be- 
riihrung gebracht wird, dad. gek., daB Sulfide des Antimons oder Wismuts yerwendet 
werden. —  Durch Anwendung ein u. desselben Mittels wird einmal das geschmolzene 
Mg beim VergieBen yor Oxydation geschiitzt u. andererseits die Korrosionsbestandig- 
keit der GuBstucke erh6ht. (Oe. P. 142 935 yom 25/4. 1934, ausg. 10/10.
1935.) F e n n e l .

Dow Chemical Co., Midland, Mich., ubert. yon: John A. Hann und William
H. Gross, Reinigen ton Magnesium und Magnesiumlegierungen. Es wird eine Lsg. 
yerwendet, die in 100 ccm 10—30 ccm konz. H N 03, 5—30 g eines Magnesiumsalzes, 
wie Mg(NOs);, oder MgS04, u. 5— 40 g einer Cr-Yerb., wie die Chromate oder Bichromate 
yon NH3, Ća, Mg, Na oder K  enthalt. Durch den Zusatz der Magnesiumsalze wird die 
Metalloberflache selbst vor dem Angriff der Saure geschiitzt. (A. P. 1992 204 yom 
23/12. 1931, ausg. 26/2. 1935.) H o g e l .
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Dow Chemical Co., Midland, Mich., ubert. von: John A. Hann und W illiam
H. Gross, Rcinigen von Magnesium und Magnesiumlegierungen. Um bei der Reinigung 
von Gegenstanden aus Mg oder Mg-Legierungen mit H 2S 0 4, H3P 0 4 oder HC1 den Angriff 
der Saure auf Metalloberflache zu yerhindern, werden diesen Sauren Mg-Salze, wie 
MgS04, Mg(H2P 0 4)2 u. MgCl, zugesetzt, u. zwar bei H 2S 0 4 zweckmaBig die Sulfate, 
bei H3P 0 4 die Phosphate u. bei HC1 dio Chloride. Weiterhin konnen aueh noch dio 
Chromate oder Bichromate yon NH3, Ca, Mg, Na u. K zugesetzt werden. Eine giinstige 
Zus. der Lsgg. ist eine solehe, die in 100 ccm 5—25°/0 konz. Saure, 5—30 g Mg-Salz u. 
5—30 g Chromat oder Bichromat enthalt. (A. P. 1992205  vom 23/12. 1931, ausg. 
26/2.1935.) H o g e l.

Electro Metallurgical Co. (Erfinder: Frederick Mark Becket), New York, 
V. St. A., Herstdlung von Nioblegierungen aus Nb20 5 enthaltenden Ausgangsstoffen, 
besonders Columbiterzen, die betrachtliclie Mengen an Ta u. Ti enthalten. Zur Er- 
zielung von Legierungen, in denen das Verhaltnis der Gehh. an Nb zu Ta u. Ti groBer 
ais im Erz ist, schm. man dieses mit Si ais Red.-Mittel, das in erster Linie die Nb-Oxyde 
reduziert. ZweckmaBig wird dabei mit einer bas. Schlacke gearbeitet. Aus einem 
Erz mit 56% Nb20 3, 6% Ta20 5 u. 5% T i02, in dem also das Verhaltnis von N b zu Ta 
bzw. Ti 8 : 1 bzw. 12: 1 war, wurde bei Zumischung von 24,3% Si eine Nb-Fe-Legie- 
rung erschmolzen, die 55,6% Nb, 1,8% Ta, 0,15% Ti u. '6,7% Si enthielt. Das Ver- 
haltnis der Gehh. von N b: Ta, N b: Ti bzw. Nb: Si betrug somit 32: 1, 70: 1 bzw. 
8,3:1. Da die Schlacken yerhaltnism&Big reich an Ta sind, schm. man sie noehmals 
mit Si zu einer an diesem Element reichen Legierung, die ais Red.-Mittel fiir frisehes 
Erz dient. (E. P. 434400 vom 26/3. 1935, ausg. 26/9. 1935. A. Prior. 11/4.
1934.) Geiszler .

Carl Gottfried Rudolf Melzer, Langenberg, Rheinland, Schwimmaujbereitung von 
edelmetallhaltigen Erzen. In der Erztrube wird fiir die Ggw. von koagulierten kolloidalen 
Sulfiden oder Sulfosalzen yon Cu, Pb, Ag oder Hg gesorgt. Die genannten Yerbb. 
haften an1 den Edelmetallen u. machen sie besonders leicht schwimmfahig. Ein ge- 
eigneter Zusatz kann z. B. dad. hergestellt werden, daB man eine verd. Pb-Salzlsg. 
(1—2%) mit einer verd. Alkalisulfidlsg. (etwa 1%) zur Rk. bringt oder H2S in sie ein- 
leitet. Die Koagulation der kolloidalen Sulfide erreieht man durch Erhitzen oder 
langsame Durehriihrung der FI. (E. P. 432105 vom 22/12. 1933, ausg. 15/8. 1935. 
Zus. ZU E. P. 407 963; C. 1935. I. 1301.) G e is z le r .

Beryllium Corp., New York, iibert. von: Joseph Kent Smith, Detroit, Mich., 
V. St. A., Goldlegierung, bestehend aus 0,2— 5% Be, Rest Au. Gegebenenfalls kann 
die Legierung noch die bei Au-Legicrungen iiblichen Zusatze, wie Cu, Ag, Ni oder Al, 
enthalten. Infolge des Geh. an Be ist der Werkstoff besonders hart. (A. P. 2015499  
vom 22/12. 1931, ausg. 24/9. 1935.) G e is z le r .

Soc. Industrielle & Commerciale des Aciers, Frankreich, Herstdlung ton Dauer- 
magneten. Ais Ausgangsstoff dient eine aus Mischkrystallen aufgebauto Legierung, 
dereń Gehh. sich wie die einfachen oder mehrfachen At.-Geww. der betreffenden Bestand- 
teile zueinander verhalten. Es kommen z. B. Legierungen aus 30— 40% Fe, Rest Pd 
oder 18—28% Fe, Rest P t in Betracht. Die aus den Werkstoffen hergestellten Gegen- 
stande werden einer Warmebeliandlung unterworfen, die eine Gleichrichtung der Atome 
ln} Krystall bewirkt, wodurch eine Steigerung der Koerzitivkraft eintreten soli. Dic 
Warmebehandlung kann z. B. in einem Gliihen bei hohen Tempp. u. einem darauf- 
folgenden Abschreeken u. Anlassen bei niedrigerer Temp. oder einem langsamen Ab- 
kiihlen von der Gliihtemp. bestehen. Eine Legierung aus 34,4% Fe, Rest Pd (was 
einem At.-Gew.-Verhaltnis von 1 :1  entspricht) weist z. B. im gegossenen Zustand 
eine Koerzitiykraft von 2 Oerstedt, nach mehrstd. Gliihen bei 500° dagegen eine solehe 
von 260 Oerstedt auf. (F. P. 785 732 vom 16/2. 1935, ausg. 17/8. 1935. D. Prior. 
25/5. 1934.) G e is z le r .

Fried Krupp Akt.-Ges., Essen, Herstdlung von homogenm, harten Legierungen 
aus schwer schmelzenden Metallen, wie W, Mo, Cr, Ur, Ti oder V, ferner C, B oder 
Si u. gegebenenfalls Hilfsmetallen, wie Fe, N i oder Co. Die Bestandteile werden durch 
Sehmelzen miteinander yereinigt. Das erstarrte Metali wird dann zu Pulver zerkleinert, 
das in Formen gepreBt u. z. B. bei 1500— 1900° gesintert wird. Die Bedingungen beim 
Sintern werden derart geregelt, daB eine Kornvergroberung móglichst vermieden wird. 
^ollte diese dennoch in geringem Umfang eingetreten sein, so wird sie durch ein weiteres 
Lrhitzen bei 1000—2000° wieder riickgangig gemaeht. Das Sehmelzen u. Sintern soli 
in reduzierender Atmosphare unter yennindertem Druck vor sich gehen. (E. P.
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331121 vom 25/7. 1929, ausg. 17/7. 1930. F. P. 679 531 vom 30/7. 1929, ausg. 14/4. 
1930. It. P. 282 668 vom 2/8. 1929.) G e isz le r .

G. A. Meerson, U. S. S. R., Herstdlung harter Legierungen. Gepulverte Metall- 
carbide, z. B. W- oder V-Carbid, werden unter Zusatz von Bindemitteln, wie metali. 
Co u. Cr, bei etwa 1400° u. Drucken uber 100 at gepreBt u. die erhaltenen PreBlinge 
in einer inerten Gasatmosphare etwa 1—1,5 Stdn. auf eine Temp. erhitzt, die in der 
Na.be des Eutektikums der Legierung liegt. 75% W-Carbid, 13% V-Carbid, 10% Co 
u. 2% Cr werden bei 1480° unter einem Druck yon iiber 100 at gepreBt u. darauf im 
elektr. Ofen im inerten Gasstrome auf 1350—1420° erhitzt. (Russ. P. 43157 vom 
9/6. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h te r .

Leadizing Co., Chicago, 111., V. St. A., Lager, bestehend aus einem auBeren 
Metallkorper aus Stahl, Messing, Bronze, Cu o. dgl. der mit einer Schicht aus einer 
Ca-Pb-Legierung mit mindestens 95% Pb ausgekleidet ist. Um eine gute Verb. zwisehen 
der Auskleidung u. dem Grundmetallkórper herzustellen, iibergieBt man den ersteren 
mit einer auf 340—370° erhitzten Pb-Legierung, die 20—30% Sn enthalt. Ais FluB
mittel dient vorzugsweise eine wss., 50—75% ZnCl2 enthaltendo Lsg. Die GieBtemp. 
der Ca-Pb-Legierung soli 480— 550° betragen (vgl. auch Can. P. 321 255; C. 1934.
II. 2746). (E. P. 434277 vom 24/2. 1934, ausg. 26/9. 1935.) G e isz le r .

Fansteel Products Co., North Chicago, iibert. von: Roy Arthur Haskell, 
Waukegan, 111., Herstdlung von Bimetallkorpem. Zur Herst. von mit Ta oder Nb iiber- 
zogenen Gegenstanden aus Cu, Ag oder anderen Metallen fertigt man die Gegenstiinde 
aus diinnen Blechen des Uberzugsmetalles an u. schlagt dann das eigentliche Basis- 
metaili, Cu oder Ag, hierauf in der erforderlichen Starkę nieder. (A. P. 2014566 vom 
27/5. 1931, ausg. 17/9. 1935.) M a rk h o ff.

Oxweld Acetylene Co., West-Va., iibert. von: James M. Keir, Bayside, N. Y., 
V. St. A., Lichtbogenschweipdektrode, insbesondere zum SchnellschweiBen von C-haltigen 
Stahlen. Sie besteht aus einer Fe-Legierung mit 1,5— 6% Si, 1,75— 6% Mn u. bis 
zu 0,6% C. Die Elektrode ergibt SchweiBen groBer Festigkeit u. Dehnbarkeit. (A. P. 
1921528  vom 30/9. 1929, ausg. 8/8. 1933.) H. W estp h a l.

American Murex Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Aubrey Thomas 
Roberts und John Hamilton Paterson, Waltliamstow, London, England, Eleklrische 
Schweipdektrode mit einer elektr. leitenden Umhiillung. Diese besteht aus pulverigem 
oder feinkornigem Metali, welches durch ein Bindemittel, wie Leim, Harz, Wasserglas 
u. dgl. festgehalten wird. Im allgemeinen ist das Metali der Umhiillung das gleiche 
wie das des Kems, jedoch konnen auBer Fe — z. B. bei Fe-Elektroden — auch Si, Al 
usw. Verwendung finden. Das Metali der Hulle soli mindestens 15% des Kemmetalls 
entsprechen, jedoch kann die Menge auf 10% lierabgesetzt werden, wenn ihr etwa 
6% Mn zugesetzt werden. Die Umhiillung kann auch 5% minerał. Stoffe in kolloidaler 
oder semikolloidaler Verteilung enthalten, z. B. Ton oder S i02. Das Metali der Um- 
hiillung schiitzt durch scine Yerbrennung die SchweiBstelle vor Aufnahme von 0,, 
N 2 u . anderen schadlichen Stoffen. (A. P. 2009  240 vom 6/12. 1932, ausg. 23/7.
1935.) H. Westphal .

August R. Nyquist, Roseau, Minn., V. St. A., Umhiillte Schweipdektrode. Die 
Umhiillung besteht aus M gS04, K N 03 u. MgC03, die zu gleichen Teilen vorhanden 
sind. Die Elektrode, die zum SchweiBen von Stahl u. GuBeisen geeignet ist, ergibt 
von Verunreinigungen freie SchweiBen u. kann gut zum SchweiBen an senkrechter 
Wand u. zum UberkopfschweiBen verwendet werden. (A. P. 1922 692 vom 25/3.
1930, ausg. 15/8. 1933.) H. Westphal .

General Electric Co., iibert. von: Walter B. Leir, Scotia, N. Y ., V. St. A., bzw.
British Thomson-Houston Co. Ltd., London, England, Flupmittd fiir  deklrische
Schweipdektroden, das entweder auf die nackte Elektrode aufgetragen ist oder zum 
Tranken einer aus Cellulose bestehenden Umhiillung dient. Es besteht zu gleichen 
Teilen aus Feldspat, besonders K-Feldspat, T i0 2 u. fi. Na-Silicat. Die M. kann noch 
bis 8%  Ferromangan enthalten. Das Na-Silicat hat vorzugsweisc ein spezif. Gewicht 
von 40° Baume u. enthalt Na20  u. SiO, im Verhaltnis 1: 3,25. Die Elektrode ergibt 
feste u. gut dehnbare SchweiBen. (A. P. 2 010 695 vom 27/2. 1934, ausg. 6/ 8. 1935.
E. P. 430 722 vom 27/2. 1935, ausg. 18/7. 1935. A. Prior. 27/2. 1934.) H. W e s t p h a l .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft (Erfinder: Hermann Blomberg), Berlin, 
Punkt- bzw. Rollenschweipdektrode zum Schweipen von Eisenwerkstiicken, gek. durch 
die Verwendung der bei Schalterkontakten bekannten Cu-Si-Legierung. Besonders 
zweckmaBig ist ein Si-Geh. bis zu 4,5°/0. Zur Herst. der Legierungen empfiehlt sich
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di© Vcr\vendung von Elcktrolyt-Cu u. 50°/oig. Si-Kupfer u. dio Fornhaltung andcrcr 
Zusatze. Dio Elektrodo besitzt neben hoher Hartę u. geniigender Leitfahigkeit eine 
auBcrordentlicli geringe Legierungsfahigkeit mit Fe-haltigen Werkstiicken. (D. R. P. 
603741 KI. 21h vom 3/6. 1930, ausg. 6/10. 1934.) H. W e stp h a l.

Jack Churchward, New Haven, Conn., V. St. A., Lichtbogenschweifleleklrode zum 
Schweifien von Aluminium. Die ais positiver Pol dienende Elektrode besteht aus 77 
bis 92% Al u. 23— 8% Zn. Sie besitzt auBer einer Hiille aus CaC03 eine Faserstoff- 
umhiillung, die mit ZnCl2 bedeckt bzw. getrankt ist. Beim SchweiBen wird das Werk- 
stiick zweckmaBig auf ca. 150° vorerhitzt. (A. P. 1869 667 vom 8/7. 1922, ausg. 
2/8. 1932.) H. W e stp h a l.

Stefan Bach, Nurnberg, und Konrad Kurz, Fiirth, Bayern, Pragefolie. Zu
D.R.P. 611353; C. 1935. II. 433 ist nachzutragen: Statt Au kann auch Ag, Pd u. Pt 
oder dereń Legierungen auf Unterlagen kathod. zerstaubt werden, die aus Cellulose- 
hydrat, -acetat o. dgl. bestehen; diese Tragerfolien kónnen auch noch mit einem dureh - 
sichtigen, gefarbten Lack iiberzogen werden. Der Metallbelag wird abschlieBend 
mit einem Wachshautchen yersehen. Ais Anwendungsgebiet wird unter andereni 
das Bedrucken von Leder, Galalith u. dgl. erwahnt. (It. P. 318 965 vom 22/3.
1934.) Salzm ann.

W. D. Romanow und D. W. Stepanow, U. S. S. R., Galvanisieren von Metall- 
gegenstanden. Der zu galvanisierende Gegenstand wird mit der Kathode verbunden 
u. dann mittels einer Diłse, die in der hohlen Anodę untergebracht ist, mit der Elektrolyt- 
fl. bespiilt, der gepulverte Schleifmittcl, z. B. (Juarz oder Korund, zugesetzt sind. 
(Russ. P. 43 526 vom 9/11. 1934, ausg. 30/6. 1935.) R ic h te r .

D. N. Shukow, U. S. S. R., Anodische Oxydation von Aluminium fu r elekłrische 
Kondensatoren. Al wird der anod. Oxydation in einer Elektrolytfl. unterworfcn, dic 
Alkalimolybdat oder -wolframat, insbesondere NH,-Molybdat oder -Wolframat, in 
Misehung mit organ. Sauren, wie Citronen-, Wein- oder Oxalsaure, bzw. ihren Alkali- 
salzen, enthalt. (Russ. P. 43 460 vom 11/8. 1934, ausg. 30/6. 1935.) R ic h te r .

Texas Co., New York, iibert. yon: Ross C. Powell, Forest Hill, N. Y ., V. St. A., 
Herstdlung von korrosionssiclieren Uberziigen auf Destillierkessdn fu r aus Kohlenwasser- 
sloffen bestehende Ole. Nach Erliitzung des Kessels auf 1900—2300° F  wird auf die 
Oberflache mit Hilfe einer Metallspritzpistole eine Cr-Schicht aufgebracht u. der t)berzug 
dann einem PreBdruck unterworfen, um eine dichte gleichmaBige Schicht zu erhalten. 
Man kann auch Al-Sehicliten aufbringen, benótigt dann aber nur eine Temp. von 900 bis 
1150° F. (A. P. 2 013185 vom 24/6. 1932, ausg. 3/9. 1935.) M a rk h o ff .

[russ.] G. A. Abramo, K. P. Bataschow u. A. I. Shurin, Laboratoriumspraktikum iiber die
Elektrometallurgic der Nichteisenmetallc. Leningrad: Steklogr. LII 1935. (III, 136 S.) 

[russ.] Anatoli Grigorjewitscli Betechtin, Das Platin u. andere Mineralien der Platingruppe.
Moskau-Leningrad: Isd-wo Akad. nauk SSSR. 1935. (148 S.) 7 Rbl.

R. Castro, Progres dans ]a technique dc la metallographie microscopiąue. Paris: Hermann et
Cie. 1935. (58 S.) 12 fr.

C. F. Keel, La soudure autogene aux ateliers do Constructions et de Reparations. Paria:
Ch. Beranger. 1936. (63 S.) Br . :6fr .

IX. Organische Industrie.
L. M. Tschaschnik, Zur Frage der Methanolsynthese. Entw. von Formcln zur 

Berechnung der Konz. des Methanols im Gleichgewicht u. der maximalen Leistungs- 
fahigkeit einer Apparatur in Abhangigkeit vom Verhaltnis H2: CO, sowie dor Menge 
inerter Gase (C02, Na) unter n. Betriebsverhaltnissen (200 at, 400°). (J. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 366— 69. 1935.) B e r s in .

R. Heublum, Furfurol. (Vgl. C. 1935- H. 1970.) Vf. berichtet zusammenfassend 
iiber die industriellen Verwertungsmóglichkeiten von Furfurol u. einigen seiner D eriw ., 
iiber die groBtechn. Darstellungsverff. fiir den Aldehyd u. das dazu benutzte Ausgangs- 
mat43rial. (Metali-Woehe 1935. 61— 62. 79. 25/10. Berlin.) S ch ick e .

J. N. Rostowski und T. W. Scheremetewa, Zur Frage der Gewinnung von B om yl- 
chlorid. Zur Herst. von Bornylchlorid kann die HCl-Sattigung der Pinenfraktion auch 
bei Tempp. bis 90° erfolgen. Die Rk. darf nicht in Pb- oder Cu-GefiiBen ausgefiihrt 
werden; geeignet sind mit Resollack iiberzogene App. (Piast. Massen [russ.: Plasti- 
tscheskie Massy] 1935. Nr. 3. 33—34.) S c h o n fe ld .
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G. J. Nikolajew, Gewinnung von Phenanthren. II. Mitt. Die halbtechn. Durch-
fuhrung der friiher (C. 1932. II. 286. I. Mitt.) besekriebenen Extraktion von Phen- 
anthren aus Anthracenschlamm lieferte 47,3— 54,5% eines hellen Prod., das sich ais 
Zusatz zu Paraffinlichten bewahrte. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promysclilennosti] 12. 406—09. 1935. Charków, Kohlechem. Inst.) BERSIN.

A. M. Monosson, W. A. Plesskow und A. I. Schattenstein, Reinigung ton 
Rohanthracen mittels flussigen Ammoniaks. Die Nachpriifung des Verf. von WlLTON 
(D. R. P. 113 291) in Laboratoriumsversa. auf Grund von Loslichkeitsbestst. ergaben 
seino Brauchbarkeit u. Uberlegenheit gegenuber der Reinigung mit fl. S 0 2. (J. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 389—90. 1935. K arpow - 
Inst.) B er s in .

Dow Chemical Co., iibert. von: Gerald H. Coleman, Midland, Mich., V. St. A.,
Reinigung von T  etraddorathylen. Rohes Tełrachlordthylen des Handels, das durch 
anderc Chlorparaffine, Chlorcarbonsauren, Phosgen usw. yerunreinigt sein kann, wird 
am RuckfluBkuhler mit ca. 1% Al oder Al-Halogenid gekocht, bis die HCl-Entw. auf- 
hort. Aus dem Gemisch wird das gereinigte Prod. mittels Dampf abgetrieben. Das 
wasserhaltige Dest. wird hierauf vom W. getrennt, getrocknet u. fraktioniert dest. 
(A. P. 2 000 881 yom 20/11. 1933, ausg. 7/5. 1935.) P r o b st .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Alkylenen aus Aminen.
Sekundare Aminę mit unverzweigter Kette von mehr ais 8 C-Atomen (Undecylphenyl-, 
P entadecylphenylH eptadecylphenyl-, Athylheptadecyl-, Diheptadecylmethylenphenyl- 
amin) werden in Ggw. von Katalysatoren (Mineralsauren: Halogenwasserstoffsauren, 
H3P 0 4, H3P 0 3, S i02, Zinkchloridchlorwasserstoffsaure, Pyrophosphorsaure, Poly-
kieselsauren, Phosphorwolframsaure oder Salze: ZnCl2, Chloride des Co, N i oder Cu), 
die in stóchiometr. Menge oder darunter zur Anwendung gelangen, bis zur Abspaltung 
des Amins erhitzt. — Heptadecylphenylamin wird in einem HCl-Strom allmahlich 
bis auf ca. 220— 250° erhitzt. Die Erhitzung wird fortgesetzt, bis die Dest. de3 Rk.- 
Prod. zum Stillstand kommt. Das Dcstillat besteht aus ca. 25% Heptadecylen u. 
ca. 75°/0 Heptadecylchlorid, das sich durch HC1 Abspaltung leicht in das erstere um- 
wandeln laflt. Aus Undecylphenylamin wird auf ahnliche Weise Undecylen erhalten. 
(F. P. 785 005 yom 31/1. 1935, ausg. 31/7. 1935. D. Prior. 17/3. 1934.) P r o b st .

Robert G. W ulff, Los Angeles, Cal., V. St. A., Gewinnung ton Acetylen. Aus 
einem yorgekuhlten, Acetylen u. Athylen enthaltenden Methan-Wasserstoffgemisck 
werden Acetylen, Athylen u. Spuren Methan bei ca. — 80° mittels Hexan heraus- 
gewaschen. Aus dem mit diesen Gasen beladenen Waschmittel werden hierauf durch 
Erwarmen auf — 12° Methan u. Spuren Athylen abgetrieben. Durch weitere Steigerung 
der Temp. auf ca. 87° verfluchtigt man bei einem Dampfdruck des Hexans von 2 at 
aus demselben Acetylen, Athylen u. Spuren Hexan. Dieses Gemisch trennt man bei 
— 70° in seine Komponenten. — An Stelle von Hexan konnen auch andere Paraffin- 
KW -stofje, sowie Aceton, Acetaldehyd, A . usw. verwendet werden. (A. P. 1938 991 
vom 22/8. 1928, ausg. 12/12. 1933.) P ro b st.

P. N. Woronow und A. W. Woronowa, U.S.S.R., Darstellung ton D itinyl. 
Spalt- oder Koksofengase werden in zwei Stufen auf etwa 700—750° erhitzt, wobei 
naeh der ersten Stufe aus den Rk.-Gasen die Athylen-KW-stoffe entfernt werden u. 
die verbleibenden ungesatt. KW-stoffe unter dauernder Entfernung der das Divinyl u. 
Amylenbenzol enthaltenden Fraktionen, z. B. mittels Aktivkohle, in der zweiten Stufe 
erhitzt werden. Aus der Aktivkohle wird das Diyinyl durch W.-Dampf u. darauf- 
folgende Fraktionierung abgeschieden. (Russ. P. 43 473 vom 23/5. 1934, ausg. 30/6.
1935.) " R ichter .

Deutsche Hydrierwerke A. G., Rodleben (Erfinder: Walther Schrauth, Berlin), 
Gewinnung ton Meihylalkohol aus Rohholzgeist durch katalyt. Behandlung mit H2 
oder diesen enthaltenden Gasgemischen in Ggw. von Katalysatoren bei hoheren Tempp., 
dad. gek., daB man den Rohholzgeist in fl. Phase unter erhohtem Druck bei Tempp. 
unterhalb 300° behandelt u. aus dem erhaltlichen Alkoholgemisch den Methylalkohol 
durch einfache Fraktionierung abscheidet. Man erhitzt z. B. mit H , in Ggw. eines 
Hydrierungskatalysators 2— 3 Stdn. auf 100— 150° unter 60 at. (D. R. P. 619 438 
KI. 12 o vom 6/4. 1932, ausg. 17/10. 1935.) KÓNIG.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Henry S. Rothrock, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstdlung niedrigmolekularer mehrwertiger Alkohole aus hohermole- 
kularen mehrwertigen Alkoholen durch katalyt. Hydrierung in Ggw. eines Hydrierungs-
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katalysators (Co, N i) cnthalteud eine schwache bas. Verb., wio Erdalkalicarbonate, 
Borax, Al(OH)3, N&ąC03, bei hohen Tempp. (200°) u. hohen Drucken (1000 Pfund 
pro Quadratzoll). Die Rk. kann in wss. oder anderer Lsg., wie z. B. in A ., Decalin, 
Propyhnglykol, durchgefuhrt werden. —  150 g Olucose u. 75 g W. werden in Ggw. 
von 15 g N i u. 10 g 6,aC03-Pulver bei 1800 Pfund Druck u. 150° mit I l2 geschiittelt. 
Nach 25 Min. hórt die Adsorption des H 2 auf, es hat sich Sorbit gebildet. Die Temp. 
wird anschlieBend auf 250° u. der Druck auf 1000—2500 Pfund erhóht. Nach 60 Min. 
wird abgekiihlt, vom Katalysator filtriert u. mittels fraktionierter Dest. im Vakuum 
24 g Olycerin u. 35 g Alhylen- u. Propyhnglykol gewonnen. Eine Druckerhóhung 
ergibt eine Ausbeutesteigerung an diesen mehrwertigen Alkoholen. Andere Mono- 
saccharide, wie Fructose, Xylose, Mannose, Arabinose, Rhamnose u. dgl. kónnen an 
Stelle Glucose Verwendung findcn. Kohlenhydrate, wic Starkę, werden vor der katalyt. 
Hydrierung hydrolysiert, da unhydrolysierte Starkę bei der katalyt. Hydrierung ganz 
geringe Ausbeuten ergibt. 300 g Starko in 380 g W. tragt man unter heftigem Riihren 
in eine Lsg. von 25,6 g konz. H ,S 0 4 in 500 g W. u. halt die Mischung auf Kp.-Temp. 
Dann wird ain RuckfluB 3 Stdn. u. 20 Min. gekocht, mit CaC03 neutralisiert u. filtriert, 
92% der Starko war zu Olucose hydrolysiert. Die eingedickte Lsg. wurde in Ggw. von 
15 g Ni u. 5 g CaC03 bei 250° u. 3400— 4400 Pfund 55 Min. lang hydriert. Man erhalt 
aus etwa 150 g Starkę, 40 g (26,7%) Olycerin u. 42 g (28%) einer Mischung von 
Alhylen- u. Propylenglykol. Die Polysaccharide werden vor der Hydrierung zu Mono- 
sacchariden hydrolysiert u. dann zu den entsprechenden Zuckerallcoholen u. weiter zu 
den niederen mehrwertigen Alkoholen hydriert. An Stelle von Ni oder Co kónnen 
Nickelchromit oder Cu-Zn-Kompositionen yerwendet werden. (A. P. 2 004135 vom  
23/12. 1932, ausg. 11/6. 1935.) K on ig .

Bohme Fettchemie-Ges. m. b. H. (Erfinder: Heinrich Bertsch), Chemnitz, 
Herstdlung von hochmolekularen Acetalen durch Umsetzung von Aldeliyden mit Alkoholen 
die mehr ais 8 C-Atome enthalten, bei erlióhter Temp. u. in Ggw. von Katalysatoren, 
dad. gek., daB man* annahernd die berechnete Menge der Komponentcn anwendet 
u. die Temp. nur so weit steigert, daB kein dio Schichtenbldg. der Rk.-Prodd. stórender 
Siedevorgang eintritt. —  75 Butyraldehyd (I) werden mit 560 Oleinalkohol (II) yermischt. 
Hierauf werden der Mischung etwa 3—5 konz. H 2S 0 4 zugesetzt, u. das Ganze wird 
in einem Rk.-GefaB auf etwa 80— 90° erwarmt. Nach mehrstd. Erhitzen hat sich der 
gróBte Teil der Rk.-Komponcnten unter Acetalbldg. kondensiert. Das sich hierbei 
bildendo W. sammelt sich am Boden des Rk.-GefaBes an u. kann abgelassen werden. 
Man erhalt das Dioleylacdal von I. An Stelle yon I kónnen andere Aldehyde oder dereń 
Polymere, an Stelle von II andere gesatt. oder ungesatt. Alkohole mit mehr ais
8 C-Atomen, wie z. B. Decyl-, Laurin-, M yristin-, Odyl-, Octadecylalkohol, Undecenol, 
Hezadecenol usw. yerwendet werden. Aus Triisobutyraldehyd u. Undecenol erhalt man 
das Diundecenylacetal des I. Aus Paraldehyd u. Dodecylalkohol erhalt man das Didodecyl- 
acełal des Acetalddiyds. Aus Paraformalddiyd u. Decylalkohol erhalt man das Didecyl- 
ucetal des CH20  (IH). i n  u. Octadecylalkohol auf 85—95° erwarmt, ergibt das Diocta- 
decylacdal des U l. (D. R . P . 621 962 KI. 1 2 o v o m 3 /l. 1933, ausg. 16/11.1935.) K onig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W illi Schmidt 
und Karl Huttner, Ludwigshafen a. Rh.), Herstdlung von Aminen in Abanderung 
des Verf. des Patents 599 103, dad. gek., daB man zur Umsetzung mit den Carbonsauren 
oder dereń funktionellen Abkómmlingen an Stelle von D eriw . des N H 3 hier solehe 
organ. Verbb. yerwendet, dio unter den benutzten Arbeitsbedingungen in Aminę iiber- 
gefuhrt werden. —  Z. B. werden 107 g Laurinsduremethylester (I) u. 117 g Benzylcyanid 
in Ggw. yon 10 g eines Co-Katalysators bei 270° u. 200 at Druck mit / / 2 behandelt. 
Es entsteht fi-Phenylathyldodecylamin u. daneben Mono- u. Di-p-phmyldthylamin. 
In ahnlicher Weise erhalt man aus I, Cyclohexanol u. N H 3 ein Gemisch von Mono- u. 
Dicyclohexylamin, Dodecylamin u. Cyclohexyldodecylamm (Kp.lz 180— 181°); aus 
Palmkernfett, Acetaldehyd u. N H 3 ein Amingemisch; aus I u. Pyridin  das N-Dodecyl- 
piperidin (Kp .15 190— 195°); aus Cocosfetlsuuremdhylester u. Acetonitril (II) ein Amin- 
Ofmisch u. Diathylamin-, aus Palmkemfettsaure u. II ein Amingemisch. (D. R. P. 
6 1 8 1 0 9  KI. 12 q vom 28/1. 1934, ausg. 2/9. 1935. Zus. zu D. R. P. 599 103; C. 1934. II. 
4496.) N o u v e l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aminoalkylieruwj von Aminen. 
H?l. D. R. P. 602 049; C. 1934. II. 4020. Nachzutragen ist: Man erhitzt Formanilid mit 
Y n - ’- ^^hylm tinoathanol (I) in Dekahydronaphthalin (n ) 4 Stdn. auf 140°, wobei 
N-Didthylaminodthylanilin erhalten wird, Kp.I4145°. —  Aus a-Didthylamino-6-pentyl-
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alkohol (III) u. F ormyl-(i-naphthylamin u. Na (24 Stdn., 180°) wird 2-(a-l)iathylamino-ó- 
pentylamino)-naphthalin erhalten, Kp.j 195°. — Aus III, Na-Amid u. Tetrahydro- 
naphthalin nach Erhitzen auf 100° bis zur Beendigung der NH3-Abspaltung wird durch 
Rk. mit Formyl-S-amino-G-methozychinolin das &-(a-Di(ithylamino-Ó-pe,nlylamino)- 
chinolin erhalten, Kp .3 196— 198°. —  Aus I, Fonnylbenzylamin u. Na in II das N-Di- 
dthylaminoathylbenzylamin, Kp.llS 135°. -— Aus 2-Fonnylaminopyridin, y-Piperidino- 
fj-dimeihylpropylalkohol (IV) u. Na in II das 2-(y-Piperidino-fi-dim^thylpropylamino)- 
pyridin, Kp.u  186— 188°. — 4-(y-Piperidino-f}-dimethylpropylamino)-pyridin cbenso, 
Kp .2 183— 186°, F. 78—79°. —  Aus Formyldodecylamin, 1 u. Ńa in II N-Didthylamino- 
dthyldodecylamin, Kp .3 195— 210°. Aus Anilin  (V), I u. Borphospliorsaurc, 24 Stdn. bei 
180—185° riihren, Bis-(N-diathylaminoathyl)-anilin, Kp.ls 190°. —  N-Diathylamino- 
athylbutylamin hat Kp .10 87—90°. —  Aus Methylanilin, I  u. P20 6 in Xylol das N-Methyl- 
(diathylaminoathyl)-anilin, K p .15 145— 146°, F. des Pikrats 113°. Aus 1,3-Phenylen- 
diamin  u. I in Xylol mit P20 6 ein 01, Kp-i 208— 212°. — Aus V, 2-(n-Butylamino) 
athan-l-ol u. P20 5 das N-(n-Butylaminoathyl)-anilin, Ivp.5 144— 145°, Pikrat F. 145 
bis 147°; daneben eine Verb. vom Kp .6 190— 191°, F. des Pikrats 167°, yermutlich dic 
bisaminoalkylierte Verb. — Aus V, Aminodthanol u. A1C13, 12 Stdn., 180— 185°, das 
N-Phenyldthylendiamin, K p .25 153— 155°, F. des Diliydrobromids 198°. (E. P. 433 625 
vom 17/2. 1934, ausg. 12/9. 1935.) ALTPETER.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Arthur Lawrence Fox, Wilming- 
ton, Del., V. St. A., Herstellung von Aminhydrohalogeniden. Dampfe von Aminen 
werden mit gasfórmigem HC1, HBr oder H 2F2 bei Tempp. unterhalb 471° vereinigt. 
Z. B. werden 90 Teile Pyridindampf u. 75 Teile HC1 innerhalb von 1 Stde. durch einen 
auf 220° erhitzten Rk.-Raum geleitet. Das ais Fl. erhaltene Pyridinhydrochlorid 
krystallisiert beim Abkiihlen. In ahnlicher Weise lassen sich die Hydrochloride, -bromide 
oder -fluoride von Melhyl-, Athyl-, Propyl-, Butyl-, Benzylamin, Anilin, Toluidin, 
Athylanilin, Anisidin, Phenylendiamin, Naphthylamin, Piperidin  usw. sowie der ent- 
sprechonden sekundaren u. tertiaren Aminę herstellen. (Hierzu vgl.‘auch A. P. 1878675;
G. 1933. I- 2315.) (A. P. 2 007189  vom 6/5. 1932, ausg. 9/7. 1935.) N o u te l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Lee Cone Holt, 
Edgemoor, und Herhert W ilkens Daudt, Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung 
von Anilinhydrochlorid. Das Verf. des A. P. 2007189; vorst. Ref. wird bei 250— 550°, 
insbesondere bei 260— 270° ausgefiihrt. (A. P. 2 0 0 7 1 9 9  vom 14/7. 1932, ausg. 9/7.
1935.) " N ouyel.

Virginia Smelting Co., Portland, Maine, ubert. von: Frederick W. Binns, 
Quincy, Mass., V. St. A., Herstellung ton basischen Zinkformaldehydsulfoxylaten durch 
Erhitzen von Zn-Formaldehydbisulfit (I) mit Zn-Staub (II) in Ggw. von W. in einem 
geschlossenen GefaB. —  62 (Pfund) II werden mit 169 W. verriihrt u. 100 fl. S 0 2 unter 
Kiihlen unterhalb 105° F zugesetzt. AnschlicBend wird S 0 2 u. HCHO oder eine H-CHO- 
Lsg., z. B. 129 einer wss. 37%ig. HCHO-Lsg., unterhalb 110° F eingeleitet u. 30 Minuten 
lang nachgeruhrt. Das Rk.-Gemisch besteht aus einer wss. Lsg. Ton Zn-Forinaldehyd- 
sulfoxylat, I u. einer kleinen Menge metali. Zn. Es wird in ein geschlossenes GefaB 
gebracht u. dann werden nacheinander 79,75 (Pfund) II u. 64,75 NaOH, vorzugsweise 
in W. gel., zugegeben. Die Rk.-Temp. betragt 185-—190° F . Der Rk.-Verlauf wird 
dureh die Formelbilder wiedergegeben:

I. Zn +  2 S 0 2 =  ZnS20 4
II. ZnS20 4 +  4 HCHO +  2 H 20  =  Z n(S02H .C H 20)o +  Z n(S03H -CH 20 )2

III. Zn(S02H-CH 20 )2 +  Z n(S03H ■ CH20 )2 +  4 NaOH =
2N a H S 0 2-CH20  +  2 N a H S 0 3-CH20  +  2 Zn(OH)2

IV. 2 N aH S0,-C H 20  +  2 N aH S03.CH20  +  2 Zn =  4 N aH S0,-C H 20  +  2 ZnO 
V. Z n(S02H.CH„0), +  Zn(S03H-CH20 )2 +  2 Zn +  2 H20  =  4 Zn(O H ).(H S02.CH20) 
(A. P. 2 0 1 3 1 2 4 “vom 3/5. 1930, ausg. 3/9. 1935.) M. F. M u lle r . _

Standard Alcohol Co., Wilmington, Del., iibert. von: Eugene J. Cardarelli,
Newark, N. J., V. St. A., Herstellung von Ketonen aus sekundaren Alkoholen. Man leitct 
ein Gemisch von Alkoholdampf, z. B. Isopropylalkohol, sekundarem Butyl- oder Amyl- 
alkohol, mit der theoret. notwendigen Menge Os durch mit fein yerteiltem Cu auf Tragern, 
wio Ton oder Kaolin, ais Katalysator beschickte Cu-Rohre, die mit einer zwischen 225 
u. 325° sd. Kiihlfl. umgeben sind, um die bei der esothenn. Rk. entstehende Warme 
abzuleiten. Ais Kiihlfl. eignet sich z. B. Diphenyl, Diphenylmethan, Diphenyloxyd, 
P-Naphthol. a- u. fl-Naphthylamin. (A. P. 1 9 8 8  481 vom 11/9. 1931, ausg. 22/1.
1935.) D e r sin .
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I. L. Knunjanz, G. W. Tschelinzew, E. D. Ossetrow und S. W. Belewolskaja,
U.S.S.R., Darstellung von Metliyl-y-brompropylketon. Eine wss. Lsg. von NaBr u. 
H2S04 wird bei 90— 120° mit Acetopropylalkohol (1) yersetzt. — Eine wss. Lsg. von
2 kg ŃaBr in 1,8 1 W. wird bei 80° mit 2,6 kg konz. H 2S 0 4 yermischt, dann auf 90— 120° 
erhitzt u. unter Ruhren mit 1 kg I yersetzt. Die Rk.-Misehung wird schnell abgekuhlt, 
mit W. yerd., die untere Sohioht abgotrennt, mit Bzl. extrahiert u. der Extrakt nach 
dem Trocknen mit CaCl2 dest. Ausbeute 80%. K p .15 — 80°. (Russ. P. 42 998 yom

N. S. Wulfow und A. A. Prjanischnikow, U.S.S.R., Trennung gesattigter von 
ungesatligten Kelonen. Mischungcn der Ketone, dereń Kp. nahe beieinander liegen, 
wie z. B. das bei der trockcncn Holzdest. erhaltliche aus Mesityloxyd, Methylbutyl- 
keton, Methylamylketon u. Methylhexylketon bestehende Ketonol, werden mit einer 
Bisulfitlsg. behandelt, wodurch die gesatt. Ketone in die entsprechenden Bisulfityerbb. 
iibergefuhrt u. von den ungesatt. Ketonen abgetrennt werden. Die ungesiitt. Ketone 
werden durch fraktionierte Dest. getrennt, wahrend die Bisulfityerbb. in iiblicher 
Weise aufgearbeitet werden. (Russ. P. 43 422 vom 20/12. 1934, ausg. 30/6.
1936.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wiedergewitmung von Fett- 
sauren oder ihren Salzen. Oxydationsprodd. fl. bis fester nioht aromat. KW-stoffe 
werden in Ggw. alkal. reagierender Stoffe bei oder nach der Verseifung unter Druck
u. in Ggw. von H , auf iiber 200° erhitzt, worauf das Unyerseifbare entfernt wird. Durch 
Ansauern werden, wenn gewiinscht, die freien Sauren erhalten. Yorhandenes u. ge- 
bildetes W., dessen Abspaltung durch entsprechendo Mittel gefórdert werden kami, 
wird yorteilhaft beim Erhitzen entfernt. Gegebenenfalls werden Hydrierungskataly- 
satoren u. Stoffe yerwendet, die in Ggw. alkal. reagierender Mittel H 2 abspalten. Die 
besten Tempp. sind 260—320°. Durch das Verf. worden in den Oxydationsprodd. 
enthaltene Verunreinigungen entfernt. —  Ein aus hartem Paraffinwachs mit Luft 
bei 150° in Ggw. yon 1% eines Mn-Katalysators erhaltenes Prod. wird mit 5% Obcr- 
schufi an NaOH in 20%ig. wss. Lsg. yerseift u. 4— 6 Stdn. im Riihrautoklaven in Ggw. 
von 0,5% Zn-Staub auf etwa 300° erhitzt. Nach Entfernung des IJnverseifbaren mit 
Bzn. u. Ansauern mit verd. H 2S 0 4 zeigen die erhaltenen Sauren gegeniiber den in 
ublicher Weise hergestellten Yorteile bzgl. der SZ., der VZ., des in PAe. Unlosłichen
u. des Riiekstandes bei der Dampfdest. (E. P. 433 780 vom 14/2. 1934, ausg. 19/9.
1935.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abtrennung von Estem un- 
gesdttigter Sauren aus den bei ihrer Darst., z. B. aus Cyanhydrin, Alkohol u. II2S 0 4, 
anfallenden Mischungen yon Ester, W., Alkohol u. Saure, indem man die in einer
1- Kolonne bei der Veresterung entstehenden dampffórmigen Gemische in eine
2. Kolonne leitet, dureh welche man von oben h. W. tropfen IaBt. Bei geeigneter 
Wahl yon Temp. u. W.-Menge dest. so eine dampffórmige Mischung (I) von z. B. 
Acrylsauremethylester (II) u. W. ab, wahrend eine wss. Lsg. von Alkohol u. freier 
Saure aus der Kolonne abflieBt. I trennt sieh beim Kondensieren in 2 Schichten, 
dereń obere aus 97—98%ig. saurefreiem II besteht. Das Verf. eignet sieh auch zur 
Darst. yon Athyl-, Propyl-, Butyl-, A llyl-, Athylenglykol-, Monodthylglykolester der 
AcryUaure, Methyl- u. Athylester der Grotonsdure, Methyl-, Athyl-, Allyl-, Butylester 
der Angelika-, Tiglin- u. Methacrylsaure. — Zeichnung. (E. P. 431398 vom 5/1.
1934, ausg. 1/8. 1935.) DONLE.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: W allace H. Carothers, Wilmington, 
Del., V. St. A., Alkylenester von Pólycarbonsauren. Glykole (I) der Formel HO(CH2)mOH, 
wobei ni eine ganze Zahl groBer ais 2 bedeutet, werden mit Dicarbonsauren der Formel 
HOOC(CH2)nCOOH, wobei n eine ganze Zahl gróBer ais 2 bedeutet, bis zur yolligen 
Entfernung des W. durch Dest. erhitzt, darauf bei solchem Unterdruck weiter erhitzt, 
daB der UberschuB an I abdest. u. eine weitere Kondensation stattfindet, wonacli 
die mikrokrystallin. polymeren Ester durch Losen in einem Losungsm., z. B. Chlf.,
u. Fallen mit A. gereinigt werden konnen. — 59 g Bemsteinsaure u. 78 g Trirnethylen- 
glykol werden 5 Stdn. auf 205—210°, darauf im Vakuum auf 170— 240° erhitzt. Tri- 
mtthylensuccinat hat den F. 52°. Analog erhalt man Hexamethylensuccinat (F. 54°), 
Dekamethylensuccinat (F. 68°), Trimethylenadipat (F. 45°), Hezamethylenadipat (F. 56°), 
Dekamethylenadipat (F. 77°), Athylensebacinat (F. 79°), Trimethylemebacinat (F. 56°), 
Dekamethylensebacinat (F. 68°), Hezamethylensebacinat (F. 67°). (A. P. 2012267  vom

10/7. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

1/8. 1929, ausg. 27/8. 1935.) D o n a t .
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S. M. A. Corp., Cleyeland, Ohio, iibert. von: Harold M. Barnett, Garfield 
Heights, Ohio, V. St. A., Herstellung von Leucin. Man erhitzt 1 Teil Protein mit 3 Teilen 
HC1 (D. 1,1) 16 Stdn. zum Sieden, dampft im Vakuum bis zur Sirupdieke ein, gibt 
eine konz. NaOH-Lsg. zu, bis ein pH-Wert von 1,8— 8 erreieht ist, entfarbt mit Tierkohle, 
dampft im Vakuum weiter ein u. salzt mit NaCl das Leucin aus. Es kann aus 70%ig- A. 
umkryBtallisiert werden. (A. P. 2 009868 vom 1/5. 1933, ausg. 30/7. 1935.) N o u v e l .

Great Western Electro-Chemical Co., San Francisco, iibert. von: Harry Bender, 
Concord, Calif., V. St. A., Chlorieren aromatischer Verbindungen mittels fl. Cl2 unter 
AusschluB von Lieht u. Katalysatoren. Bei Tempp., die unterhalb des Kp. der chlo- 
rierten Verb. liegen, erhalt man Additionsverbb. — Behandelt man C JI-fil mit fl. Cl, 

so erhalt man AIonochlorbenzolhexachlorid, C6H 5C1,, weiBer fester 
Korper. p-C6H 4Cl2 gibt p-DicJdorbenzolhescachlorid nebenst. Formel: 
weiBer fester Korper bei n. Temp. Die Chlorierung yon Toluol ergibt
C.HsCle. Man erhalt 2 oder mehr Isomere, dio bei n. Temp. fest
u. fl. sind. Xylol ergibt CsH10Cle. Aueh mehrkernige aromat. Yerbb., 

Cl II wic Naphthalin u. Antliracen u. dereń D eriw . konnen chloriert
werden. Das C6HeCls u. andere Chloride sind gute insekticide M ittd . (A. P. 2 010 841 
vom 21/7. 1933, ausg. 13/8. 1935.) K on ig .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Kadebeul-Dresden (Erfinder: Batty 
Krier und Karl W illy Rittler, Radebeul-OberloBnitz), Erscdz von Sulfonsćiuregruppen 
in den Salzen aromatischer Ozysulfonsauren durch Wasserstoff, dad. gek., daB man das 
bekannte Erhitzen der Salze mit W. unter Druck liier bei Ggw. aquivalenter 
Mengon von wasserloslichen Erdalkalisalzen yomimmt. — Z. B. lost man 400 g phenol- 
sulfonsaures Na u. 111 g CaCl2 in W., gibt 5 ccm konz. HC1 zu u. erhitzt im Autoklaven
5 Stdn. auf 200°, wobei der Druck auf 14— 15 at steigt. Nach dcm Erkalten wird yom 
CaS04 abgesaugt u. aus der Lsg. das Phenol durch Einleiten von W.-Dampf oder durch 
Extraktion gewonnen. Ausbeute uber 90%- In ahnlicher Weise konnen Ghiajacol oder 
Brenzcatechin aus ihren Sulfonsauren erhalten werden. Statt CaCl, liiBt sich BaCi2 
oder CaHP04 yerwenden. (D. R. P. 617 720 KI. 12 q vom 9/12. l"932, ausg. 24/8.
1935.) N o u v e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Frank A. Canon, 
N ew  Brunswick, N . J., V. St. A., Herstdlung von Hydrochinon. Man oxydiert Sulfanil- 
saure in  Ggw. einer Suspension von naB gemahlenem MnO„. (A. P. 2 002 627 vom 
1/12. 1933, ausg. 28/5. 1935.) " NOUYEL.

Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y ., ubert. von: Harold yon Bramer und 
John W. Zabriskie, Kingsport, Tenn., V. St. A., Herstellung von Hydrochinon. Anilin 
wird mit einer Misehung yon MnOv  HJSOt u. W. unter Riihren zu Chinon oxydiert, 
worauf die Rk.-Fl. durch einen mit Holzkohlestiicken angefullten Turm in eine Dest.- 
Blase iibergefiihrt wird, wahrend gleichzeitig W.-Dampf in den Turm eingeblasen wird. 
In dem Dest.-System herrscht ein Vakuum von 5— 10 mm Hg u. eine Temp. von 90 bis 
95°. Ein Gemisch von Chinon u. Dampf dest. in eine unter Vakuum stehende Vorlage 
iiber, wobei es mit einer im Kreislauf gefiihrten Suspension von Je-Staub in W. bei etwa 
60— 65° in innige Beruhrung gebraeht u. zu Hydrochinon reduziert wird. (A. P. 
1998177  vom 25/4. 1934, ausg. 16/4. 1935.) ' D e r s iN .

Carus Chemical Co., iibert. yon: Joseph Schumacher, Peru, 10., V. St. A-, 
Herstdlung von Hydrochinon. Man leitet die Dampfe yon 75 g Chinon in eine Lsg. von 
75 g Hydrochinon (I), wobei Chinhydron entsteht, gibt 2 g F eS 04 u. 60 g jFe-Pulver 
hinzu, riihrt 1 Stde. bei 40°, filtriert ab u. laBt aus dem Filtrat das I auskrystallisieren 
(A. P. 2 006 324 yom 21/11. 1934, ausg. 25/6. 1935.) N o u y e l .

Carus Chemical Co., Inc., La Salle, 111., iibert. von: Karl Christian Kleimen- 
hagen, ebendort, V. St. A., Herstellung von Chinhydron. Man dest. aus einer rohen 
C7»'?io)ioxydationsmischung unter einem Yakuum von etwa 27,5 Zoll Hg im Dampf- 
strom bei etwa 54° das Chinon in eine mit einer wss. Lsg. yon Hydrochinon beschickte 
Vorlage, die bei einer solchen Temp., z. B. 42°, gehalten wird, daB kein Chinon aus der 
Fi. yerdampft. In der Vorlage scheidet sich Chinhydron in Krystallen ab. (A. P-
1987 148 vom 19/2. 1934, ausg. 8/1. 1935.) D e e s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kurt Meisen- 
burg, Leyerkusen a. Rh.), Herstellung von Sdureestem von Cyanhydrinm ungesdttigter 
aliphatischer Aldehyde, dad. gek., daB man auf ein Gemisch von einem ungesatt. aliphat . 
Aldehyd u. Aroylhaloid bzw. dessen Substitutionsprodd. eine wss. Alkalicyanidlsg. 
allmahlieh einwirken lfiBt. ZweckmaBig wird diese Rk. in Ggw. eines Losungsm. u.
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bei niedriger Temp. ausgefiihrt. Z. B. wird in ein Gemisch von 35 (Gewichtsteilen) 
Crotonaldehyd, 35 Bzl. u. 70,3 Benzoylchlorid (I) unter Ruhren bei — 10° eine Lsg. 
von 28 NaCN  in 50 W. eintropfen gelassen. Nachdem alles eingetragen u. das Rk.- 
Gemisch von der NaCl-Lsg. getrennt ist, wird die abgeschiedene benzol. Lsg. uber 
CaCl2 getrocknet u. im Vakuum dest. In nahezu quantitativer Ausbeute wird der 
Benzoesaureester des Crotonalddiydcyanhydrins vom Kp .4 128— 129° erhalten. Aus
2,5-Dichlorbenzoylchlorid, Crotonaldehyd u. KCN erhalt man den 2,5-Dichlorbenzoe- 
saureester des Crotonaldehydcyanhydrins vom Ivp.4 154— 156° u. F. 47°. — Sorbinsaure- 
aldehyd, I u. KCN ergibt den Benzoesaureester des Sorbinsaurealdehydcyanhydrins vom  
Kp.5 158— 159°. Der Benzoesaureester des Acrolcincyanhydrins vom Ivp.10 138— 140° wird 
aus Acrolcin, I u. NaCN gewonnen. In weiteren Beispielen ist die Herst. des a-Athyl- 
fi-propylacroleincycmhydrinbenzoesaurceslers vom Kp.2 15G— 158° u. des Naphthoesdure- 
esters des Crotonaldehydcyanhydrins vom K p .2>5 180— 182° besohrieben. Die gewonnenen 
Verbb. sollen besonders in der Schadlingsbekdmpfung u. fiir pharmazeut. Zwecke Ver- 
wendungfinden. (D. R. P. 617 764 KI. i 2 o vom 11/8. 1932, ausg. 24/8. 1934.) G a n te .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Louis Spiegler, 
South Milwaukee, W is., V. St. A., Herstellung ton 2'-Nitrodiphenylamin-2-carbonsdure. 
Man tragt eine Mischung von 145 g Anthranilsdure, 146,7 g lv2C03 u. 0,3 g Cu-Pulver 
innerhalb von 2—3 Stdn. in 435— 870 g auf 150—-160° erhitztes o-Nitrochlorbenzol 
ein, erhóht innerhalb von 1 Stde. die Temp. um 10° u. erhitzt 2 Stdn. auf 185— 195° 
u. sehlieBlich noch auf 200—-205°. Beim Aufarbeiten erhalt man 2 ’-Nitrodiph eny lamin- 
2-carbonsaure vom F. 206— 213°. Daneben entstelit etwas 2,2'-Dinitrodiphenyl. (A. P. 
20 0 3 8 4 2  voin 23/11. 1933, ausg. 4/6. 1935.) N ouvel .

John J. Ritter, Yonkers, N. Y ., V. St. A., Herstdlung von synthetischem Campher. 
Man erhitzt Bornylchlorid mit Camphen u. Anilin  u. erhalt Isohomylanilin, das durch 
Dest. von dem iiberschiissigen Camphen u. Anilin  getrennt wird. D as Isóbornyl wird mit
S erhitzt u. in Camphcranil durch Abspaltung von H  umgewandelt. Das Campheranil 
wird mit yerd. HJSO^ durch Kochen hydrolysiert u. in Campher u. Anilin sulfat iiber- 
gefiihrt. (A. P. 1987 750 vom 3/8. 1933, ausg. 15/1. 1935.) D e r s in .

I. S. Chaikin, U.S.S.R., Darstdlung von Diphenyl (I). Phenanthrenchinon (II) 
wird mit Ba(OH)2 auf liohe Tempp., z. B. 600°, erhitzt. — 1 Teil II wird mit 10— 15 Tei
len Ba(OH)2 in einem Bisen- oder KupfergefaB auf 500—600° erhitzt u. das gebildete I 
abdest. (Russ. P. 42 995 vom 23/7. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R i c h t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: James A. Arvin, Wilmington, 
Bel., V. St. A., Herstellung von Diphenylolpropan. Man schm. 564 g Phenol, gibt 
174 g Aceton zu, versetzt mit einer Mischung von 3776 g 67,5%ig- H ,S 0 4 u. 9,8 g H 3B 0 3 
u. ruhrt 15 Stdn. bei 30—35° u. 12 Stdn. bei 50°. Beim Aufarbeiten erhalt man 
540 g Diphenylolpropan yom E. 155— 156°. Hierzu vgl. auch A. P. 1 977 627; C. 1935.
I- 3201. (A. P. 1986 423 vom 19/1. 1933, ausg. 1/ 1. 1935. E. P. 431945 vom 18/1.
1934, ausg. 15/8. 1935. A. Prior. 19/1. 1933.) N o u y e l .

E. I. du Pont de Nemours and Co., V. St. A., AIkaliadditionsprodukte des Naph- 
thalins und seiner Homologen. Zu F. P. 779105; C. 1935. II. 1787 ist nachzutragen, 
daB an Stelle der dort verwendeten Monoather Polyather verwendet werden konnen. 
Ais solche dienen z. B. ganz oder zum gróBten Teil veratherte mehrwertige Alkohole 
sowie Acetale u. dgl. —  Z. B. in 100 ccm Athylenglykoldimdhyldidther bei gewóhnlicher 
Temp. 19 Naphthalin in Blattchen u. dann 5,6 fein verteiltes Na unter Ruhren ein
getragen. Nach 15 Min. weiteren Ruhrens wird ein langsainer Strom CO, unter Fort- 
dauer des Ruhrens eingeleitet, wobei die griine Ftirbung der Lsg. nieht eher yerschwinden 
darf, ais bis alles Na reagiert hat, wobei sich ein weiBer Nd. der Isomeren der Dihydro- 
naphthalindicarbonsaure abscheidet. Andere geeignete Polyather sind z. B. der Methyl- 
dthyl-, Didthyl-, Mclhylbutyl-, Dibutyl- u. Butyllauryldiather des Glykols, Methylal, 
Dioian  u. Pentaerythritdimethyldther. Dem Naphthalin analog reagieren analog a- u. 
P-Methylnaphthalin. (F. P. 784440 vom 29/4. 1934, ausg. 22/7. 1935. A. Prior. 29/6.
1933.) E b e n .

N. I. Bunzelman, U.S.S.R., Trennung der l-Naphthylamin-8-sulfonsdure von der 
A -Phenylnaphthylamin-8-sulfonsdure (I). Die Lsg. der beiden Sulfonsauren wird mit 
HCl angesauert u. I mit Amylalkohol oder Athylacetat extrahiert. (Russ. P. 43 001 
vom 7/7. 1934, ausg. 31/5. 1935.) " R i c h t e r .

L. M. Gliisman und M. M. Krassowitzkaja, U.S.S.R., Reinigung von Rohphen- 
antliren. Rohphenanthren wird bei 100— 130° mit bis zu 30% konz. H2S 0 4 (1,84)
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bohandelt, dio H 2S 0 4 abgetrennt, in W. von 80—90° gewaschen u. bei 320—340° dest. 
(Russ. P. 43 418 vom 8/1.1935, ausg. 30/6.1935.) R ic h te r .

' J. S. Salkind und I. J. Tscheikin, U. S. S. R., Darstdlung von Aminen der 
Phenanlhrenreihe. Phenanthrolc werden mit ubersehussigom NH4-Sulfit u. NH4OH 
auf 140— 190° erhitzt u. die gcbildeten Aminę mittels Sauro u. Alkali isoliert. Bei- 
spicl: 1 kg Phenanthrol-3 wird mit 31 30%ig. NH4OH u. 2,5 kg NH4-Sulfit auf 150 
bis 160° erhitzt. Dio Rk.-Masse wird mit HCl vorsetzt, filtriert u. aus dem Filtrat 
das Phcnanthrol-3-amin dureh NaOH abgoschieden. Ausbouto 86— 90%. (Russ. P. 
40 988 vom 21/9. 1934, ausg. 31/1. 1935.) R ic h te r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schult- 
heis, Frankfurt a. M.-Hoehst, und Gerhard Langbein, Hofheim, Taunus), Darstdlung 
von Aminochrysenen, dad. gek., daB man Dinitrochrysene mit reduzierend wirkenden 
Mitteln behandelt oder daB man Monoaminochrysene, in denen die Aminogruppe in 
bekannter Weise gesehiitzt ist, mit nitrierenden u. dann mit reduzierenden Mitteln be
handelt. — Z. B. werden 20 g Dinitrochrysen [erhaltlich dureh Kochen von Chrysen mit 
HNO3 (D. 1,5) in Eg.] in 500g A. suspendiert u. dureh Zusatz von 160g Na2S -9 H ,0  
reduziert. Man erhalt Diaminochrysen (I, gelbe Nadeln, F. aus Chlorbenzol 284—286°). 
Bei Anwendung geringerer Mengen des Red.-Mittels entsteht Aminonilrochrysen (II, 
orangerote Nadeln, F. 228— 229°). Dureh Nitrieren von Acetaminochrysen (F. 286— 288°) 
erhalt man Acetaminonilrochrysen (goldgelbe Nadeln, F. 322— 325°), das beim Verseifen
II u. bei der Red. Acetaminoaminoćhrysen (farblose Blattchen, F. aus Eg. 266— 268°) 
liefert. Letzteres geht beim Verseifen in I uber. — Die Verbb. dienen zur Herst. von 
Farbstoffm  u. Heilmittdn. ( D . R . P .  617106 KI. 12q vom 23/12. 1933, ausg. 12/8. 
1935. F. P. 783120 vom 22/12. 1934, ausg. 3/7. 1935. D. Prior. 22/12.1933.) N o ttv e l.

Winthrop Chemical Co. Inc., New York, N. Y., iibert. von: Treat B. Johnson, 
Bothany, Conn., V. St. A., Halogenthiazole werden aus in der Enolform reagierenden 
Halogenketonen erhalten gemafi:

CHC1 , HS HCj------- jS
il +  > C - C .H .  ------- V  L 5 +  HCl +  Ha OCl-CH.-COH HIr C1CH.—CS^^C-C.II.

N
Z. B. 43 (g) Dichloracełon (I) +  47 Thiobenzamid (II) in 150 ccm A. am W.-Bad 1 Stde. 
erhitzen; das 2-Phenyl-4-<Mormdhylthiazol hat F. 51°, K p .4 155— 156°. — Aus I u. 
p-M ethoxy-ll das 2-p-Mdhoxyphenyl-4-cMoi-mdhylthiazol, F. 55— 56°. Ferner lassen 
sich erhalten die entsprechendo 2-Piperonylverb., F. 106— 107°, — die 2-(3',4’-Dimdh- 
oxyphenyl)-verb., F. 88—89°, — aus I u. Thioaceiamid die 2-Methylverb., K p .3 65— 67°, 
Ol. — Die Yerbb. sind Zioisckenprodd. (A. P. 2 014498 vom 18/8. 1932, ausg. 17/9. 
1935.) A lt p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Buschmann 
und Richard Michel, Krefeld-Uerdingen), Herstdlung von Isochromanen in Abanderung 
des Verf. des Hauptpatents 614 461, dad. gek., daB man hier den Chlormethyldther des 
p-Phenylathylalkohols (I) oder dessen Substitutionsprodd. mit wss. Sauren behandelt.
— Z. B. werden 250 g I mit 250 g konz. HCl 2 Stdn. verruhrt, wobei die Temp. auf 20 bis 
40° steigt. Man trennt die wss. Saureschieht ab u. dest. das Rk.-Prod. im Vakuum- 
Ausbeute 160 g Isochroinan. Aus den dureh Einw. von Paraformaldchyd auf fi-Tolyl- 
athylalkohol bzw. fi-Nitrophenylałhylalkohol erhaltliehen Prodd. werden in ahnlicher 
Weise Methylisochroman vom K p .22 128— 135° bzw. Nitrciisochronian vom F. 97—99° 
gewonnen. — Die Verbb. dienen zur Herst. von Farbstoffen u. Heilmittdn. (D. R- P- 
6 1 7 6 4 6  KI. 12q vom 23/3. 1934, ausg. 23/8. 1935. Zus. zu D. R. P. 614461; C. 1935.
II. 2127.) N0UVEL.

Dow Chemical Co., iibert. von: Ernest F. Grether, Midland, Mich., V. St. A., 
Reinigen ton 2-Phenylchinolin-4-carbo7isaure (I). 700— 800 (Teile) W. u. 72 I werden 
auf 80— 100° erhitzt, mit NH3 versetzt u. mit akt. Kohle entfarbt. Beim Erkalten 
der filtrierten Lsg. krystallisieren 75— 85% des NH4-Salzes der I aus. Dic Mutter- 
lauge wird fiir neue Ansatze verwendet. Das NH4-Salz wird mittels HCOOH, CH3COOH
o. dgl. zerlegt. (A. P. 2018  354 vom 28/4. 1932, ausg. 22/10. 1935.) A ltp e t e r .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
G. H. Pearson, Korrosionsfeste Farbebarken. (Text. Mercury Argus 93. 129. 

9/8. 1935.) ~ F ried em an n .
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Ugo Pelagatti, Methode zur Tonveranderung organischer (Azo-) Farbstoffe. Der 
Ton eines Farbstoffes ist nicht nur abhangig yon seiner chem. Zus., sondern auch 
von seiner physikal. Struktur u. KrystallgroBe. Die KrystallgroBe kann man be- 
einflussen durch eine Behandlung mit einer Monochlorbenzol-A.-Mischung. Ansteigen 
der KrystallgroBe yermindert die Farbticfe. Das Ansteigen der KrystallgroBe durch 
Einw. obiger Mischung wird beeinfluBt durch die Lange der Behandlung u. die Konz. 
an Monochlorbenzol. Die Mischung ubt auch gewisse losende Wrkgg. auf die Azofarben 
u. ihre Verunreinigungen aus. Eine Nachprufung dieser Vorverss. an umfassendem 
Materiał soli folgen. (Vernici 11. 345— 5 1 . 1 9 3 5 . Mailand.) G rim m e.

Noel D. White, Fiinfzehn Jahre Strumpffarberei. III. (SchluB zu C. 1936. I. 
439.) Das Farben von Zweifarbeneffekten u. das Arbeiten mit Entwicklungsfarbstoffen 
ist besprochen. (Amer. Dyestuff Reporter 2 4 .  5 7 9 — 8 1 . 7 . Okt. 1 9 3 5 .) S u V E R N .

Siegfried I. Obermann, Farbstoffe fiir  den Spielzeugmaćher. Vcrwendung von 
bas. Farbstoffen, wio Bismarckbraun, bei Stofftieren; Farben beinemer Teile mit sauren 
u. bas. Farbstoffen; Farben von Wolle fiir Puppenhaar mit gut egalisierenden sauren 
Farbstoffen bzw. Sulfoncyaninschwarz fur schwarzos Haar; Rofihaar wird sauer gefarbt; 
Kork wird mit KMnO, u. Bisulfit gebleicht u. bas. gefarbt; Celluloid wird durch Tauchen 
in die k. neutrale Lsg. bas. Farbstoffe gefarbt; Holzgerdte werden durch Aufbiirsten 
oder durch Tauchen bei nicht uber 18 0 °  F  bas. gefarbt; Stroh, Grdser u. getrocknete 
Blumen werden auf Katamlbeize bas. gefarbt, Stroh auch sauer, Blumen durch Auf- 
spriihen bas. Farbstoffe; Pappe u. Papier macha wird durch kurzes Tauchen in eine 
lig . bas. Farbstoffe gefarbt; Tonwaren werden in Lsgg. bas. Farbstoffe getaucht. 
Bei Spidzeugen aus Prefimassen von Beim, Starkę u. Gips wird der bas. Farbstoff mit 
der Starkę aufgekocht u. der M. vor der Formung zugegeben. (Amer. Dyestuff Reporter 
24 . 435— 3 6 . 2 9 /7 . 1 9 3 5 .) " F r ie d e m a n n .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Aminozyde ais 
TezliUiilfsmittel. (Vgl. Schwz. P. 175351; C. 1935. II. 2713.) Nachzutragcn ist folgendes: 
Aus Laurinsaurechlorid, ZnCl2 u. Dimethylanilin w-ird das 4-Dimethylamino-l-lauro- 
phenon erhalten, K p .12 220— 260°, hieraus mit CARÓscher Siiurc das N-Oxyd, 1. in W. —  
Ebenso lassen sich ais Ausgangsstoffe fiir N-Oxyddarst. yerwenden: l-Dodecyl-4-di- 
methytamiiiobejizol (aus dem Keton durch Red. naeh CLEJIMENSEN), —  Lauryl- 
dimethylamin, Cetyldimethylamin, Stearoyldidthylendiamin, N-Laurylpiperidin  (Kp.n  170 
bis 182°, aus Laurylchlorid u. Piperidin), — N-Cetylpiperidin, Octadecenyldimethylamin. 
(P.P. 786 911 vom 15/2. 1935, ausg. 14/9. 1935. Schwz. Prior. 16/2. 1934.) A ltp .

D eutsche H y drie rw erke  A kt.-G es., Berlin, Wasserlosliche Mineralsaurederivale 
hochmolekularer Aminę. Man behandelt Glykole (C-Geh. uber 6) mit Halogenwasser- 
stoff, kondensiert die Prodd. an einem Halogen mit N H 3 oder Azninen u. fiihrt durch 
Ersatz des anderen Halogens eine Sulfonsauregruppe ein. Z. B. 6-Hexandiol (durch 
katalyt. Hydrierung yon Adipinsaureestern) mit 20%ig. HC1 5 Stdn. auf 70— 80° 
heizen, das Chlorhydrin abtrennen, mit Diatliylamin 1— 2 Stdn. auf 100— 120° er
hitzen u. das Prod. hierauf mit Monohydrat bei 0— 5°, dann 25— 30° in den Schwefel- 
saureester umwandeln. —  Aus dem Bromhydrin aus l,10-Uexandiol hergestellt durch 
Verestern des Diols mit HCOOH an einer OH-Gruppe) mit Sulfonierungsmitteln den 
Schwefelsaureester hcrstellen, diesen mit Na,S, dann mit Butylamin  umsetzen. Das 
Prod. kann acetyliert u. dann mit wss. K N 0 3 in Ggw. von V ,0 5 zu co-Butylaminodecyl- 
sulfonsdure oxydiert werden. —  Aus Suberonsduree-iter durch Hydrierung das 1,8-Ocian- 
dioli hieraus mit 1 Mol konz. H ,S 0 4 w-Oxyoctylschwefelsdureester; das Na-Salz des 
letzteren wird im Autoklay mit Piperidin  zu m-Piperidinooctylalkohol umgesetzt u. 
dieser in den Schwefelsaureest-cr iibergefuhrt. Dic Verbb. haben capillarakt. Eigg. 
(E. P. 435 290 vom 20/8. 1934, ausg. 17/10. 1935. D. Prior. 19/8. 1933.) A lt p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a/M. (Erfinder: Karl Hintzmann, 
Leyerkusen), Herstellung vcm hochkonzentrierten, wasserigen Losungen aus Salzen orga- 
nischer, Sulfonsduregruppen enthaltender Verbindungen mit capillaraktiren Eigenschaften, 
dad. gek., daB man dem W. oder den Salzen yor oder wahrend des Losens Ham- 
stoff (I) oder Thiohamstoff zusetzt. Danach ist es móglich, hochkonz. Lsgg. von 
Alkali- oder NH4-Salzen organ. Sauren, z. B. propylierte oder butylierle Naphthalin- 
sulfonsauren, Sulfopalmitinsdure, Oxyoctodecansulfonsd,ure, Ester aliphat. Alko
hole usw., in W. herzustellen. — Man yermischt 34,5 (Teile) butylnaphthalinsulfon- 
*aures Na mit 17,2 I. Dieses Gemisch lóst man in 48,3 w. W. auf u. erhalt auf diese 
Weise eine klare, dickfl., mit W. leicht mischbare Lsg. Die erhaltene Lsg. kann fiir
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Feuerldschzwecke u. zur Herst. von kaltebestandigen Tezlilpraparaten  benutzt werden. 
(D. R. P. 612 417 KI. 12o vom 26/9. 1929, ausg. 30/4. 1935.) M. F. M u l le r .

Celanese Corp. of America, Del., iibert. yon: W illiam Whitehead, Cumberland, 
Md., V. St. A., Farben und Entschlichle.n ton Teztilstoffen, dad. gek., daB man die 
Ware, hergestellt durch Verweben yon Garn aus Wolle, Seide, Acetatseide oder Kunst- 
seide aus umgefdllter Cellulose, das mit Lsgg. von Vinylacetat oder anderen teilweise 
polymerisierten Yinylyerbb. oder Nitrocellulose in organ. Losungsmm. gescblicbtet 
wurde, aus Badem farbt, die neben einem auf die Faser ziehenden Farbstoff ein organ. 
Losungsm. fiir die Schlichte enthalten. (A. P. 2003 409 vom 3/10. 1933, ausg. 4/6. 
1935.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von Fasersłoffen, 
dad. gek., daB man Farbstoffe, ausgenommen bas. Farbstoffe, die S 0 3H- oder COOH- 
Gruppen oder beide Gruppen enthalten, unter Zusatz von wasserloslichen Salzen 
2- u. 3-wertiger Metalle, z. B. von 1. Mg-, Ca-, Ba-, Fe- oder Cr-Salzen, oder von un- 
sulfonierten organ. Verbb., die 3- oder 5-wertigen N , 5-wertiges As oder Sb oder 
5-wertigen P oder 4-wertigen S u. mindestens einen organ. Rest mit wenigstens
6 C-Atomen enthalten u. mit den Farbstoffen swl. Salze bilden, in liblicher Weise, 
gegebenenfalls unter Mityerwendung von Dispergiermitteln oder Schutzkoll. oder 
beiden, farbt. Pflanzliche Faserstoffc oder Mischgewebe aus pflanzlichen Fasem u. 
Kunstseide aus regenerierler Cellulose konnen auch mit salzbildenden organ. Verbb., 
die sieh yon 5-wertigen As, Sb oder P oder yon 4-wertigen S ablciten, yorbehandelt 
u. dann mit substantiven Farbstoffen gefarbt werden. Beim Farben mit sauren Farb
stoffen oder komplexen Metallverbb. von sauren Farbstoffen unter Zusatz der Onium- 
yerbb. kann man die Temp. zwischen 40 u. 90° halten u. mit viel geringeren Saure- 
mengen, ais sie sonst beim Farben ticr. Fasern mit sauren Farbstoffen erforderlieh 
sind, auskommen. Man erhiilt in allen Fallen sehr gleichmafiige Farbungen. (F. P. 
783 008 vom 19/12. 1934, ausg. 6/7. 1935. D. Prior. 20/12. 1933.) S c h m a lz .

Imperial Chemical Industries Ltd.. London, Norman Hulton Haddock, Frank 
Lodge und Colin Henry Lumsden, Blackley, Manchester, England, Farben ton 
tierischen Fasem, dad. gek., daB man Anthracliinon-, Peryłen- oder Azoterbb., die
2 COOH-Gruppen in solcher Stellung zueinander enthalten, daB sie ein inneres An- 
hydrid bilden konnen, auf die Faser bringt u. durch Behandeln mit N H 3, Alkyl- oder 
Arylaminen oder Salzen dieser N-Verbb. mit schwachen Sauren in die entsprechenden 
Imide uberfiihrt. Das Verf. kann ais Einbadyerf. durchgefuhrt werden. —  5 g gut 
Yorgenetzte Wolle u. 2 g NaCl werden zu einer sd. Lsg. von 0,2 g Perylen-3,4,9,10- 
tetracarbonsdure (I) in 200 g W., die 0,2 g N H 3-Lsg. d — 0,88 enthalt, 2l/„ Stdn. gefarbt. 
Die Imidbldg. erfolgt erst, nachdem I auf die Faser gezogen ist. Man spiilt mit k. W., 
kocht mit verd. NH3-Lsg. aus u. erhalt eine klare rote Farbung von guter Reibecht- 
heit. —  In ahnlicher Weise erhalt man aus I u. Methylamin ein gelbstichiges Rot, aus 
dem Azofarbstoff aus diazotierter 3-Aminophthalsdure (II) u. 2-Oxynaphthalin mit 
NH3 ein Orange, aus l-Meihylamino-4-phenylaminoanthrachinon-2',3'-dicarbonsdure u. 
NH3 ein Blaurot, aus l-Amino-4-phenylaminoanthrachinon-2',3'-dicarbonsaure u. NH3 
ein Rotblau, aus l-Methylamino-4-mercapto-2'-naphthylantlirachincm-4',5'-dicarbonsdure 
u. N H 3 ein Violett, aus den Azofarbstoffen: aus II u. l-Phcnyl-3-methyl-5-pyrazolm  
u. N H 3 ein Rotgelb, aus II u. 2-Phenylamuio-8-oxynaphthalin-6-sulfonsdureanilid u. 
NH 3 ein tiefes Braun, aus 4-Amiiwnaphthalsdure u. l-Amino-3-methylbenzol u. NH3 
auf Wolle u. Seide ein Gelbbraun. (E. P. 429 681 vom 1/12. 1933, ausg. 4/7. 1935.
F. P. 782193 vom 1/12. 1934, ausg. 31/5. 1935. E. Prior. 1/12. 1933.) S c h m a lz .

C. F. Ploucąuet (Erfinder: Theodor Walther), Heidenheim, Brenz, Deutsch- 
land, Herstellung ton Indigoblaufarbungcn auf Baumu-olle, dad. gek., daB man die 
Ware in mehreren Ziigen unter Verwendung eines gewóhnlichen offenen Jiggers ohno 
Vergr\inungsbahn u. einer Rollenkiipe mit gewóhnlicbem Indigo (I) oder Bromindigo (II) 
oder Gemischen daraus in beliebiger Rcihenfolge farbt, wobei die Herst. einer Grund- 
farbung mit gewóhnlichem I auf dem offenen Jigger u. das Cberfarben mit II auf der 
Rollenkiipe ausgeschlossen sein soli. -— Das Verf. bietet gleiche Vorziige wie D.R.P.600334 
(C. 1935. I. 635). Die Grundfarbung kann z. B. mit II auf dem offenen Jigger u. die 
Oberfarbung mit I in der Rollenkiipe erfolgen. Es kann auch in beiden App. eine 
Mischung von II oder einem rotstichigen Indigo mit I yerwendet werden. Vielfach 
geniigt die Anwendung von I allein. Besonders lebhafte u. blumig rotstichige T6ne 
werden erhalten, wenn man II oder einen iihnlich rotstichigen Indigo aussehlieBlich 
yerwendet. Man erhalt gleichmaBigere Durchfarbimgen von heryorragender Waach-,
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Reib- u. Nahtechtheit. (D. R. P. 617 512 KI. 8 m vom 18/12.1931, ausg. 20/8.
' SCHMALZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben von 
Gellulose. Man yerwendet Alkalisalze von Fluorindinsulfonsauren von 
der Zus. I, worin R  gleiche oder yerschiedene aromat. Ringsystemo 
darstellt. Dio Farbstoffe zielien substantiy in blauen Tonen auf die 
Faser. t)ber die Horst. von I ygl. F. P. 777 702. (C. 1936. I. 654.) 
(F. P. 785 489 vom 11/2. 1935, ausg. 10/8. 1935. D. Prior. 10/2.
1934.) SCHMALZ.

Bohme Fettchemie-Gesellschaft m. b. H., Chomnitz, Fdrben von Acetatseide (1) 
oder Cdlulosefasem enthaltender Acelatseide (II) mit Azofarbstoffen durch Behandcln 
der Faser mit Dispersionen, dio durch Dispergieren diazotierbarer wasserunl. Amino 
mit Netzmitteln in W. erhaltlich sind, Diazotieren u. Entwickeln mit Naphtholen, 
dad. gek., daB mit Sulfonierungsprodd. aliphat. Alkohole mit mehr ais 5 C-Atomen 
bzw. dereń 1. Salzen hergestellte wss. Dispersionen der Aminę yerwendet werden, dio 
gegebenenfalls noch auf die Cellulosefaser ziehende Farbstoffe u. Natriumsulfat ent
halten kónnen. —  Beschrieben ist die Herst. folgender Azofarbstoffc unter Verwendung 
von sulfoniertem Oleinalkoliol ais Netzmittel: l-Aminobenzyl-3-nilro-6-methylbenzol — ->■
2-Oxynaphthalin (auf I, rot); 2-Amino-5-benzoylamino-l,4-dimetlioxybenzol — ->- 2-Oxy-
naphlhalin-3-carbonsdure (III), (auf II, blau); 4,4'-Diamino-3,3-dimethoxydipTienyl---- >-
III (auf I, blau). (D. R. P. 617 381 KI. 8 m vom 15/4. 1931, ausg. 19/8. 
1935.) SCHMALZ.

British Celanese Ltd., London, ubert. von: Albert Mellor und Ralph James 
Mann, Spondon b. Derby, England, Fdrben von Acełatseide (I) oder Mischgeweben 
daraus, dad. gek., daB man die Ware in beliebiger Form mit einem Lósungsm., Quellungs- 
mittel oder Weichmaehungsmittel unter Bedingungen behandelt, bei denen das an- 
gewendete Mittel die Acelatseide nicht yollstandig durchdringt, u. dann farbt oder cincr 
anderen NaBbehandlung unterwirft. — Man impragniert I  mit einer 10%ig. Lsg. von 
Ameisen- oder Essigsaure oder Mischgewebe aus I u. Kunstseide aus regenerierter Cellu- 
lose mit einer 10%ig- Lsg. von Athylenglykolmonoacetat bei gowóhnlicher Temp. u. 
wascht nach einem Luftgang yon 30 Sek. mit W. von 70°. Dann wird gefarbt. —
I yerweilt 2 Min. bei gewóhnlieher Temp. in einer Lsg. aus 80% Tetrachlorathan u. 
20% Toluol. Dann wird mit Toluol gewasehen u. getrocknet. —  Das Verf. wird be
sonders bei der NaBbehandlung von Wickelgut oder anderwoitig zusammengelegtem 
Farbegut angewendet. (E. P. 434203 yom 28/2. 1934, ausg. 26/9. 1935.) S c h m a lz .

McLoughlin Textile Corp., ubert. yon: George Ives Putnam und Clifford 
Tasker Worthen, Utica, N. Y ., V. St. A., Fdrben von gewirkter Stiickware aus Acelat
seide mit Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB man die Ware in eino Kupę einbringt, dio 
cin Alkali u. ein Faserschutzmittel, z. B. Sulfitcelluloseablauge, enthalt, dann den 
reduzierten Kiipenfarbstoff u. ein Red.-Mittel, wie Hydrosulfit, zusetzt, bei erhóhter 
Temp. farbt u. dann wie ublich fertigmacht. —  Eine Vorr. ist durch Zeichnung er- 
lautert. (A. P. 2010 320 vom 12/1. 1929, ausg. 6/ 8 . 1935.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben m it Kiipenfarbstoffen, 
dad. gek., daB man pflanzliehe, ticr. u. kiinstlicho Fasern vor dem Farben aus der 
alkal. Hydrosulfitkiipe mit Kupenfarbstoffen, die nur geringe Affinitat zu diesen 
Fasern haben, mit Lsgg. von ąuartaren Ammonium- oder Phosphoniumverbb. oder von 
tertidren Sulfoniumverbb., dio eino aliphat. Kette von hóherem Mol.-Gew. mindestens 
einmal enthalten, behandelt. —  50 kg Baumwolle werden 1 Stde. lang bei 80° in einem 
Bade, das auf 1000 1 W. 500 g Trimethyldodecylammoniumbromid enthalt, behandelt, 
ausgequetseht, getrocknet u. wie ublich mit Indigo gefarbt. Ebenso kann man Lsgg. 
yerwenden, die im Liter 1 g Octodecyldiathylphosphoniumbromid enthalten. Die Ware 
ist im lebhaften Ton durchgefarbt. —  Ais ycrwendbar sind weiterhin aufgezahlt: 
Trimethyloctyl-, Trioxdlhyhetylammmiiumhydroxyd, Trimethyloctodccylammonium-
bromid, Trimethyloctylphosphoniumhydroxyd, Tripropyloleylphosplwniumchlorid, D i- 
ii<hyloleylsulfoniuińhydroxyd u. Dipropylododecylsulfoniumacetat. (F. P. 782143 vom  
22/11. 1934, ausg. 28/5. 1935. D. Prior. 9/12. 1933.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben mit Kiipenfarbstoffen, 
dad. gek, daB man alkal. Farbekupen yerwendet, die bas. alkalibestandige Verbb. 
enthalten, welche sich von 3 -wertigem oder 5-wertigem N  oder P  oder 4-wertigem S 
ableiten u. mindestens einen aliphat. cycl.-aliphat. oder aromat. Rest von 6 oder mehr 
C-Atomen enthalten. Sofern sich mit dem Leukokupenfarbstoff swl. Verbb. bilden,
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setzt man der Kupo zweckmaBig Dispergicrmittel oder Schntzkoll., wie Sulfonsaurcn 
oder Schwefelsaureester hoclimolekularcr organ. Verbb., Kondcnsationsprodd. aus 
organ. Verbb. mit beweglichen H-Atomcn u. Alkylenoxyden oder aus Fettsaurechloriden 
u. EiweiBspaltprodd., Sulfitcelluloseablauge oder Leim, zu. Man erhalt gleichmaBige 
Farbungen. (F. P. 784 276 vom 17/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. D. Prior. 18/1. 1934.
E. PP. 435 443 u. 435 444 vom 15/3. 1934, ausg. 17/10. 1935.) S c h m a lz .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Fdrben mit Kilpcnfarbstoffen, dad. gek.,
daB man zu der alkal., den reduzierten Kiipenfarbstoff enthaltenden Farbekiipe zucrst 
dissoziierbare Verbb., dio durch ein Kation oborflachenwirksam sind, zusetzt, filrbt 
u. dann zur Erschopfung der Kupo dissoziierbare Yerbb., dio durch ein Anion ober- 
flachenwirksam sind, nachsetzt. Von den zuorst genannten Verbb. kommen hoch- 
molekulare ąuartare Ammonium- oder Phosphoniumoerbb. oder tertidre Sulfoniunwerbb., 
d. h. Verbb., die einen aliphat. Rest von wenigstens 8 C-Atomen enthalten, ais durch 
das Anion wirksamo Verbb. solehe, dio mindestens einen aliphat. Rest von 8 C-Atomcn 
u. mindestens eine S 0 3H- oder 0 S 0 3H-Gruppe enthalten, in Betracht. Im ersten 
Falle wird z. B. Laurylpyridiniumsulfat, im zweiten Fallo ein Fettalkoholschwefdsdure- 
ester yerwendet. Zum SchluB kann der Kupo nooh Farbstoff zugesetzt werden. Man 
erhalt gleichmaBige Farbungen. (E. P. 435431 vom 14/8. 1934, ausg. 17/10. 1935.
D. Prior. 9/10. 1933.) " S c hm alz .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Ejitwickdn von 
Eisfarben unter Verwendung von alkal. Gemischen aus stabilisiorten Diazoverbb. u. 
sub3tantiven Azokomponenten, die zu ihrer Entw. Saure benotigen, dad. gek., daB 
man die mit den Gemischen beliandelte oder bedruckte Ware unmittelbar beyor 
oder nach der Saureeinw. mit starken Salzlsgg., z. B. mit Lsgg. von Alkali- oder 
Erdalkalichloriden oder Alkalisulfaten oder Al-Sulfat oder Al-Chlorid, Na-Pliosphaten 
oder Zn-Sulfat oder Zn-Chlorid behandelt. — Man erhalt lebhaftere Drucke ais 
ohno Mityerwendung der Salze. (E. P. 435171 vołn 8/12. 1933, ausg. 17/10.
1935.) Schm alz.

James Hardcastle & Co., Ltd., Manchester, Charles Schwabe Parker, Charles 
Leonard W all und Franklin Farrington, Bolton, England, Reservieren von Eisfarben, 
dad. gek., daB man Lsgg. yon Al-Salzen, wie Al-Acetat, vor dem Grundieren mit der 
substantiyen Azokomponente ais Reseryen auf dio Faser druckt u. den Azofarbstoff 
wie tiblich entwickelt. Dem Reserveverdickungsmittel kann zur Membranbldg. ein 
Mn-Salz u. ais peptisierendes Mittel NH,CNS zugesetzt werden. (It. P. 315 632 vom 
19/7. 1933. E. Prior. 20/7. 1932.) S c h m a lz .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Charles Dunbar, John Gwynant 
Evans und Leslie Gordon Lawrie, Blackley, Manchester, England, Abziehen von 
Eisfarben nach E. P. 400 239 (C. 1934. I. 1887), dad. gek., daB man den alkal., neu- 
tralen oder sauren Abziehbadern, die ein Amin oder das Salz eines Amins, yorzugs- 
weise aber ein ąuartares Ammoniumsalz m it einer aliphat. Kette von nicht weniger 
ais 10 C-Atomen enthalten, Anthrachinon oder Oxy-, Halogen-, Amino- oder Alkyl- 
anthracjiinmia ais Red.-Katalysatoren zusetzt. — Man erhalt bessere Abzicheffekte, 
insbesondere aueh auf Seide. (E. P. 436 076 vom 2/2. 1934, ausg. 31/10. 1935.
Zus. zu E. P. 400 239; C. 1934. I. 1887.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abziehen von Farbstoffen von 
gefdrbten Textilsloffen, Leder oder Papier, dad. gek., daB man die Waro mit Lsgg. von 
wasserloslichen organ. Verbb., die sich von 4-wertigem S oder 5-wertigem P ableiten 
u. mindestens einen aliphat. Rest mit wenigstens 6 C-Atomen, aber keine S0 3H -Gruppen 
enthalten, behandelt. Entw.-Farbstoffe werden zweckmaBig unter Zusatz von Alkali 
u. Hydrosulfit abgezogen, u. nach dem Abziehen wird gegebenenfalls gebleicht. — Ais 
Oniumyerbb. werden yerwendet: Methyldthylcdylsvlfonivmhydroxyd oder -methylsulfat, 
Didłhyloctodecylsulfoniumchlorid, D ipropyldodec ylsulfoniumbroni id, Trimeihytdodecyl- 
phosphoniumbromid, Dimeihyldthylcetylphosphoniumchlorid, Diathyldioleylphosp7wnium- 
sidfat. —  Dio Arbeitsweise wird durch die Art des Farbstoffs bestimmt. Man arbeitet 
in der Regel bei Tempp. zwischen 50 u. 100° u. setzt den Abziehbadern zweckmaBig 
Netz-, Dispergier- u. Waschmittel oder Sehutzkoll. zu. Aueh die Mityerwendung yon 
Salzen, z. B. von Mg- u. Ca-Salzen, oder yon Katalysatoren, wie Anthrachinon, ist 
haufig Yorteilhaft. (E. P. 434 810 vom 3/3. 1934, ausg. 10/10. 1935.) S c h m a lz .

Deutsche Hydrierwerke, Akt.-Ges., Deutschland, Verbesserung der Echtheiten 
von Farbungen mit wasserloslichen Farbstoffen auf Teztilstoffen, dad. gek., daB man dio 
Farbungen mit Lsgg. yon guartdren Ammoniumverbb., die mindestens einen aliphat.
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Rest mit mindestens 10 C-Atomen enthalten u. dureh Umsetzen yon a-Halogenathern 
mit gesatt. tertiaren Aminen erhaltlich sind, nachbehandelt. — Geeignete Verbb. 
dieser Art sind: Triałhyloctadecoxi/methylam?noniumchlorid, erhalten dureh Umsetzen 
von OctadecylchlormethyUUher m it Tridlhylamin, u. Dodecyldodecoxymethylj>iperidinium- 
chlorid, erhalten dureh Misclien von Dodecylchlormełhyldłher mit Dodecylpiperidin bei 
tiefer Temp. Man yerwendet 0,1—0,2%ig. Lsgg. dieser Verbb. bei 80— 100°, behandelt 
z. B. Baumwolle 1/ 2 Stde., spult u. troeknet. Die Farbungen mit substantiyen Farb- 
stoffen sind dann wasserechter u. die Ware besitzt einen geschmeidigen Griff. (F. P. 
782802 vom 17/12. 1934, ausg. 12/6. 1935. D. Prior. 19/12. 1933. E. P. 434 911 
yom 19/12. 1934, ausg. 10/10. 1935. D. Prior. 19/12. 1933.) S c h m a lz .

Calico Printers’ Association, Ltd., England, Verbessern der Waschechłheit von 
Farbungen und Drueken auf Teztilsłoffen und Fixieren von Farbsłoffen auf Cdlulose- 
fasern, die fiir Cellulose keine Affinitdt haben. Man behandelt dio Fasern, wie Baum
wolle, Kunstseide aus regenerierłer Cellulose, Seide oder Mischgewebe ans diesen Fasem  
nach dem Farben oder Drueken mit wss. Lsgg. yon Formaldehyd u. Phenol oder Harn- 
stoff oder dereń D eriw . oder Dicyandiamid oder yon Anfangskondensationsprodd. 
aus diesen Yerbb., die einen geeigneten Katalysator enthalten, oder setzt diese Lsgg. 
den Farbebadern bzw. Druckpasten zu, troeknet u. erwarmt kurze Zeit, etwa 30 bis 
60 Sek., auf erhóhte Tempp. von 180— 210°. —  Auf diese Weise kónnen substantiyo 
u. Entwicklungsfarbstoffe, bas. u. Beizenfarbstoffe waschecht fixiert werden. (F. P. 
784692 yom 25/1. 1935, ausg. 22/7. 1935.) S c h m a lz .

Daniel Bertho und Richard Andrś, Hirschhorn a. N ., Erhohung der Nafireib- 
echlheit von Enlwicklungsfarbungen mit 2,3-Oxynaphthoesdurearyliden auf pflanzlichen 
Fasern, daraus hergestellten Gamen, Stiick- u. Wirkwaren oder auf Naturseide im 
Strang u. Schappe im Vorgespinst u. Strang, dad. gek., daB man das nach dem Ent- 
wickeln mit der Diazolsg. k. gespulte u. in einem Kocbapp. mit kreisender Flotte h. 
geseifte Farbegut, offen oder in Sacke yerpackt, in Seifenlsg., die Farberton oder ahn- 
liehe Erden sowie Fettlosungsmm., wie CCI., oder Trichlorathylen, enthalten kann, 
von Hand oder in App. einer Stampfwalke unterwirffc u. die Seifenlsg. zum SchhiB 
nach u. nach unter standigem Walken dureh reines W. ersetzt. — Die Abkurzung 
des iiblichen Yerf., die weitgehende Aussehaltung von Handarbeit u. die hohe Ersparnis 
an Seife machen das Verf. auch gegeniiber den bekannten Verf. wirtschaftlich. (D. R. P. 
621038 KI. 8 m yom 21/10. 1932, ausg. 31/10. 1935.) S c h m a lz .

Johann Georg Kastner, Deutschland, Drueken m it Farbsłoffen, die zu ihrer 
Fixierung Alkali baioligen, dad. gek., daB man Pasten, dio ais Verdiekungsmittel 
aus8chlieBlieh oder teilweise alkaliempfindliche, dureh chem. Behandlung yeranderte 
Pflanzensehleime u. ais Farbstoff z. B. einen Kiipenfarbstoff enthalten, auf die Faser 
druckt, troeknet, dic bedruckte Faser mit einer Lsg., die ein Alkali u. ein Red.-Mittel, 
z. B. 50gK 2C 03 u. 50 g Na-Formaldehydsulfoxylat im Liter enthalt, foulardiert u. 
ohne zu trocknen wie iiblich fertig macht. —• Ais Verdiekungsmittel sind besonders 
die dureh Behandeln mit Saure oder dureh Kochen mit Alkalien, gegebenenfalls unter 
Zusatz yon Formaldehyd, erhaltlichen Verdickungsmittel aus sehr fein gemahlenen 
Keirnhiillen yon Johannisbrotkemen mit Vort-eil yerwendbar, da die daraus her
gestellten Druckpasten zugig sind. (F. P. 783 455 yom 29/12. 1934, ausg. 12/7. 1935.
D. Prior. 30/12. 1933.) S c hm alz .

I; G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Drueken von Textilstoffe,n 
mit Kiipenfarbstoffen, gek. dureh die Verwendung von Druckpasten mit einem Geh. 
an N-haltigen Żuckerderiw., z. B. Olucamin, Methyl-, Butyl-, Phenyl-, Benzyl-, 
Ozrithyl-, Didihyl-, Diozathyl-glucamin, Atliylendiglucamin, Butylxylamin  u. Methyl- 
fructamin, hergestellt dureh katalyt. Red. der Zucker in Ggw. von NH3 oder aliphat., 
aromat, oder aliphat-aromat. Aminen, die auch substituiert sein konnen. —  Das 
Verf. umfaBt den direkten Druck sowie den Ałz- u. Beservedruck u. fiihrt zu farbtiefen 
Drueken, die sich schnell fixieren lassen. Die Druckpasten sind haltbarer ais ohne 
die erwahnten Zusatze. (F. P. 783 093 vom 21/12. 1934, ausg. 8/7. 1935. D. Prior. 
21/12. 1933.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. Kiipen- und Schwefelfarbstoff- 
druckpasłen fiir Zeugdruck, gek. dureh einen Geh. an Mercaptobenzothiazolen oder 
Mercaptobenzimidazolen oder Substitutionsprodd. dieser Verbb. —  Die Drueke werden 
sehneller fixiert u. farbtiefer ais ohne diesen Zusatz u. die Druckpasten sind haltbarer. 
(F. P. 785 822 yom 19/2. 1935, ausg. 20/8. 1935. D. Prior. 19/2. 1934.) S c h m a lz .
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I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Farbstoff- 
zwischenprodukten und Azofarbstoffen daraus, dad. gek., daB man cin l-Am ino-3- oder 
-4-nitrobcnzol mit Carbonsauren yon der Zus. RtO—R—COOH, worin R fiir eine 
Alkylengruppe u. R t fiir eine Alkyl-, Alkoxalkyl-, Aralkyl- oder Cyeloalkylgruppe steht, 
kondensiert, die N 0 2-Gruppe zur NH2-Gruppe reduziert, die entstandenen Aminę 
diazotiert u. in Substanz oder auf einem Substrat mit aromat. o-Oxycarbonsaure- 
aryliden vereinigt, die in o-Stellung zur OH-Gruppe kuppeln. —  182 g 5-Nitro-4-methyl■ 
l-methoxy-2-aminobenzol werden in 300 g Pyridin unter Zusatz von 170 g Mdhozyessig- 
saureanhydrid zum Sieden erhitzt. Beim Abkiihlen fiillt die Nitroverb. krystallin. aus 
(F. 147°). 254 g dieser Verb. werden mehrere Stdn. in einem Gemisch aus 700 g A. u. 
300 g W. unter Zusatz von 250 g Fe-Pulvcr u. 20 g Essigsaure zum Sieden erhitzt, bis 
die gelbe Farbę der Nitroyerb. verschwunden ist. Man erhalt krystallin. 5-Amino- 
4-methyl-l-inethoxy-2-methoxyacetylaminobenzol (F. 137°). — In gleicher Weise erhalt 
man durch Red.: aus l-Nitro-2,4-dimethoxy-5-methoxyacetylaininobenzol, F. 198°,
l-Amino-2,4-dimethoxy-5-methoxyacetylaminebenzol (I, F . 155°); aus l-Nitro-2,5-ii- 
atkoxy-4-methoxyathoxyacetylaminobenzol, F. 78— 79°, l-Amino-2,5-didthoxy-4-methoxy- 
athoxyacetylaminobenzol, F. 58— 59°; aus 1 -Nitro-2,5-diathoxy-4-hc.nzyloxyacctylamino- 
benzol, F . 87— 88°, l-A7niiw-2,5-didthoxy-4-benzyloxyacetylaminobe?izol (II, F. 98°); aus
l-Nitro-2,5-didlhoxy-4-cydohexyloxyacetylaminobenzol, F. 102— 103°, 6-Amino-2,5-di-
dthoxy-3-cydohexyloxyacetylamiiwbcnzol (III, F. 60°). Weiter sind genannt: 1-Amino-
2,5-dimethoxy-4-7nethoxyacdyla?ninobcnzol (IV), l-Amino-2,5-diathoxy-4-methoxyacetyl- 
a7ni7iobenzol (V), 1 -Amiiw-2,5-dimethozy-4-athoxyacctylamiiwbenzol (VI), l-Amino-2,-5- 
diathoxy-4-athoxyacetylami7U)be7izol (VII), l-Amino-2,5-didthoxy-4-n-butoxyacetylamino- 
benzol, l-Aniino-2/>-didtlwxy-3-y-nie.tlioxybutoxyace.tylaminobenzol (VIII), l-A7nino-2,S- 
didtkoxy-4-isobutoxyacdijla7ni7wbenzol (IX). — Die Herst. folgender Farbstoffe ist be-
schrieben: IV ---- y  l-(2',3'-Oxynaphthoyla7nino)-2,5-dimdhoxybe7izol (XVII); V — >
l-(2 ‘,3'■Oxynaplithoylamino)-4-ddorbenzol (X); I ---- ->- X oder l-{2',3'-Ozynaphthoyl-
aminp)-2-methyl-4-mdhozybenzol (XI); IV — y  X oder l-(2 ' ,3'-OzyTmphthoylamiiiłĄ^ti- 
dimellwzy-ó-ddorbenzol (XII) oder -3-nitrobe7izol oder -3-<Mor-4-methoxybenzol; V — y  
2',3' Oxynaph(hoylaminobe7izol (XIII) oderXI oderXII oder 1 -(2‘,3'-Ozynaphthoylamino)- 
4-athoxybenzol (XIV) oder -4-mdhozybenzol (XV) oder -4-mdhylbciizol (XVI) oder XVII;
V I ---- y  XI; V I I ---- ->- X oder XI oder XII oder XTV oder XV; l-Amino-2,5-diathoxy-4-
isopropyloxyacdylami7iobenzol — >-XIII oder XII oder XV; l-Ami7io-2-athoxy-5-vidhoxy-
4-7ndhoxyacdyla7ninobeiizol ---- y  X III oder XVI oder l-(2 ',3'-Oxynaphthoylamino)-2-
7ndhylbenzol; I X ----y  X ; V III----y  XIV oder XVI; I I I ----->- XII; I I ----y  X ; l-Amino-2-
phenoxy-4-methoxyacćiylami7iobenzol ---- y  XII; l-A7ni7io-2-mdhyl-5-7ndhoxy-4-dthoxy-
acełylaTiiinobenzol ---- y  1 - [2' ,3'-Oxynaphthoylamino) - 2,5 -di7ndhyl - 4 - melhozi/benzol;
1-A7nino-2-chlor-5-mdhoxy-4-dthoxyacdylami7wbenzol ---- y  l-(2 ',3'-OzyTiaphthoylamitio)-
2-7nelhyl-4-chlorbe7izol oder J -(l" ,2",2',1'-Benzo-5'-oxycarbazol-4‘-carboyla7nino)-4-vndh-
ozybenzol-, l-Aiiiino-2,5-didtkoxy-4-/l-7nethoxybutyrylami7wbenzol — y  X oder XI oder 
XIII oder XVI oder 1 -(2',3'-Oxynaphthoyla7niiio)-naphthalin. —  Die Farbstoffe fiirben 
je nach Zus. in violetten u. blauen Tonen. (F. P. 784 6 6 6  vom 25/1. 1935, ausg. 22/7. 
1935. D. Priorr. 3/2. u. 9/3. 1934. E. P. 435 711 vom 27/3. 1934, ausg. 24/10. 
1935.) Schm alz.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert, yon: Miles A. Dahlen und Ribert
E. Etzelm iller, Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von Arylaminen. Man erhalt 
Verbb. der allgemeinen Formel X —CONH—A ry len—NH.,, in der X  einen hydroaromat. 
K em  darstellt, wenn man das Chlorid einer liydroaroinat. Carbozylsaurc mit einem Nitro- 
arylamin, einem Arylazoarylenamin oder einer Monosulfaminsaure eines Anjlendiamins 
umsetzt u. dio AT«<rogruppe durch Hydrierung in die /Iminogruppe iiberfiihrt. — Man 
erhitzt z. B. 13,8 Teile p-Nitranilin, 200 Teile Bzl., 16 Teile K .,00, u. 16 Teile Hezahydro- 
benzoylchlorid unter RiickfluC 3 Stdn., yersetzt mit 100 Teilen W. u. laBt abkiihlen. Es 
scheidet sich das 4-Nitro-l-hezahydrobenzoylami7iobe,7izol aus, das aus W. +  A. uni- 
krystallisiert wird. F. 161— 162°. Die Nitroyerb. wird bei 100° mit //„ in Ggw. von Ni

/  \  ^ C H ,-C H .^ „  reduziert. Man erhalt das N-Hezahydrobcn-
' ’\ ___ / '  ' "̂ CHs—CH* ! zoyl-p-phenylendiamin der nebenst. Formel.

F. 178— 179°. —  In analoger Weise erhalt man aus Hexahydro-p-toluoylchlorid das N- 
{Hexahydro-p-toltioyl)-p-phenyle7idiami7i, F . 196— 201°, das N-(Hcxahydro-p-ani$oyl)-p- 
phenyle7idiamin mit F. 161— 162° aus dem entsprechenden Anisoylchlorid, ferner bei Ver- 
wendung yon 5-Nitro-2-ami7iotoluol das 4-Hexahydrobenzoylami7io-3-7nethylanilin mit
F. 19S—199°, ferner in analoger Weise das 4-Hezahydrobenzoylainino-3-7nethoxyanUin
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mit F. 164°, das 4-Hexahydrobmzoylamino-2,!>-dimcthoxyanilin m it F. 120— 121°, ferner 
aus m-Nilranilin das N-Hexahydrobenzoyl-m-phenylendiamin, F. 143— 144°, ferner aus
2-Nitro-4-aminotoluol das 5-Hexahydrobenzoylamino-2-metliylanilin, F. 151°, ferner aus
4-Nitro-2-aminoanisol das 3-Hexahydróbenzoylamino-4-methoxyanilin u. aus 4-Nilro-l- 
aminonaphthalin das 4-Hexahydrobenzoylamino-l-aminonaphtJialin. D ie erhaltenen  
Verbb. eignen sich ais Farbstoffzuiischenprodd. (A. P. 1985 601 vom  12/7. 1933, ausg. 
25/12. 1934.) D e r s in .

Aziende Coloro Nazionali Affini, Mailand, Herstellung von Diazoderiwten von 
Aminodiphenylaminen, dad. gek., daB man die durch Diazotieren von Aminodiphenyl- 
aminen in wss. Lsg. erlialtlichen Lsgg. der Diazoverbb. der N-Nitrosodiphenylamine 
ohne Zusatz chem. Verbb. erwarmt. — 263 g 4-Amino-4'-methoxydiphenylaminsulfat 
werden unter Zusatz von 400 g HC1 20° Be in W. suspendiert. In diese Suspension 
wird bei 15° unter starkem Riihren eine konz. Lsg. von 140 g N aN 02 eingetragen. Die 
Diazolsg. wird dann 2 Stdn. auf 40— 50° erwiirmt, wobei die Nitrosogruppe unter Bldg. 
von H N 02 frci w-ird. Nach Abkiihlen wird dic Diazovcrb. durch Zusatz von NaCl 
krystallin. aus der filtrierten Lsg. gefallt. Venvendet man an Stelle von NaCl 150 g 
ZnS04 u. 150 g Na„S04, so scheidet sich das Zinkdoppelsalz der Diazoverb. in kleinen 
gelben Krystallen ab. —  Beim Entwickeln naphtholierter Ware mit Lsgg. dieser Diazo- 
verb. erhalt man bei bicarbonatalkal. Bk. sofort die bekannten blauen Eisfarben. 
(It. P. 314483 vom 15/5. 1933.) S c h m a lz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Scliweiz, Herstellung von Amino- 
rerbindungen von N-Nilraminen. Nitroverbb. der N-Nitramine von primaren aromat. 
Aminen werden rcduziert. Z. B. lóst man 132 g des Na-Salzes des l-Nitramino-4-nitro-
2,5-dimethoxybenzols (erhaltlich durch Diazotieren von l-Amino-4-nitro-2,5-dimethoxy- 
benzol u. Behandeln der Lsg. mit NaClO in Ggw. von NaOH) in 1320 g W. u. versetzt 
in der Siedehitze allmahlich mit 100 g Na,S. Durch Zusatz von NaCl wird das Na-Salz 
des l-Nitramino-l-amino-2,5-dimethoxybenzols ausgefallt. In ahnlicher Weise werden dio 
Na-Salze von l-Nitramino-4-ainino-2,5-diathoxybcnzol, 1 -Nitramino-4-ami7io-2-methyl- 
lenzol, l-Nitramino-4-amino-2,5-dichlorbe?izol, l-Nitramino-2-aminobenzól, 1-Nitramino-
2-amino-4-methylbenzol u. l-Nilramino-2-amino-4-chlorbenzol aus den entsprechenden 
Nitroverbb. hergestellt. Bei der Bed. von l-Nitramino-2-methyl-4-nitrobenzol mit Zn- 
Staub erhalt man 4,4'-Dinitramino-3,3'-dimethylazóbenzol. Die Aminoverbb. lassen sich 
aeylieren oder diazotieren; sie dienen zur Herst. von Farbstoffen. (F. P. 784543 vom 
22/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. Schwz. Priorr. 27/1. u. 14/12. 1934.) N o u v e l .

Texas Co., New York, N. Y ., iibert. von : Ernest F. Pevere, Beacon, N. Y ., 
V. St. A., Herstellimg von Aminophenylmethanderivaten. Man erhitzt Athylorthofonniat 
in einem mit einer Fraktionierkolonne yersehenen GefaC auf 150° u. lafit allmahlich 
Anilin (I) zuflieflen. Es entsteht Triaminotriphenylmethan. In gleicher Weise wird 
Jlethylendiathylalher u. I in Diaminodiphenylmethan ubergefiihrt. Die Verbb. dienen 
zur Herst. von Farbstoffen. (A. P. 2015 039 vom 19/7. 1933, ausg. 17/9. 1935.) Nouv.

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Nitrosodiarylaminen. 
Diarylamine werden in Ggw. von HCl-haltigem Methanol nitrosiert, wobei sich das zuerst 
entstehende N-Nitrosoderiv. in das C-Nitrosoderiv. umlagert. Z. B. lost man 169 g 
Diphenylamin in 80 g Methanol, gieCt die Lsg. unter Riihren bei einer Temp. unterhalb 
30" in 800g HCl-haltiges Methanol, kuhlt auf 10° ab, gibt 80g NaNO? hinzu u. verd. mit 
der doppclten Menge W. Man erhalt 4-Nitrosodiphenylamin. In ahnlicher Weise werden 
Phenyl-a.-naphthylamin in 4-Nitrosophenyl-a.-naphthylamin, 4-Acetylaminodiphenylamin 
in 4'-Nitroso-4-acetylaminodiphenylamin u. 2-Methyldiphenylamin in 4-Nitroso-2-methyl- 
diphenylamin ubergefiihrt. Die Red. der Nitrosoverbb. zu den entsprechenden Amino- 
verbb. kann in der gleichen Lsg. ohne Yorlierige Abscheidung der Nitrosoverbb. vor- 
genommen werden. Die Prodd. dienen zur Herst. von Farbstoffen. (F. P. 783 088 vom  
21/12. 1934, ausg. 8/7. 1935. E. Prior. 27/12. 1933.) N o u v e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Herbert A. Lubs, John E. Cole 
und Arthur L. Fox, Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung ton o-Aminoarylmercap- 
tanen. Aminobenzothiazole werden mit Alkalien unter Druck aufgespalten. Z. B. erhitzt 
man 230 gl-Amino-5-athoxybenzothiazol, 2000 g W. u. 230 g NaOH in einem Autoklaven 
unter 5,6 at Druck 2 Stdn. auf 160°. Man erhalt 2-Amino-5-alhoxy-l-mercaptobenzol. In  
ahnlicher Weise wird l-Amino-3-methylbenzothiazol in 2-Amino-3-methyl-l-mercapto- 
benzol ubergefiihrt. Die Verbb. werden auf Thioglykolsduren weiterverarbeitet. Hierzu 
vgl. auch A. P. 1 954 706; C. 1934. II. 1691. (A. P. 2 007 335 vom 17/9. 1930, ausg. 
9/7.1935.) N o u y e l .
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Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung ton Amino-o-nilrophenyl- 
thioglykólsauren. Aminosubstituierte o-Nitrohalogenbenzole werden mit Thioglykol- 
siiurcn umgesetzt. Z. B. gibt man 30 g NaOH, gel. in 30 g W., zu einem Gemisch von
53,6 g 3-Ghlor-i-nitroacelanilid, 25 g Thioglykolsdure (I) u. 500 g A., kocht 14 Stdn. unter 
RiickfluB u. gieBt in 1200 g W. Beim Ansauern erhalt man 2-Nitro-5-aminophenylthio- 
glykolsaure vom F. 198—200°. Das gleiche Prod. entsteht, wenn man von 3-Chlor-4- 
nitranilin ausgcht. In ahnlicher Weise werden 2,5-Dichlor-4-nitroacetanilid (II) u. I in 
4-Chlor-2-nitro-5-aminophenylthioglykolsdure (F. 248— 249°), 5-Chlor-4-nitro-2-meihyl- 
acetanilid u. I in 2-Nitro-5-amino-4-methylphenylthioglykolsaure (F. 213— 214°), 5-Chlor-
4-nitro-2-methoxyacetanilid (IV) u. I  in 2-Nitro-5-amino-4-methoxyphenylthioglykolsdure
(F. 213— 214°), II u. Mercaplopropionsaure (III) in 4-Chlor-2-nitro-5-aminophenylthio- 
milchsdure (F. 200°), II u. Mercaptoisobuttersaure (V) in 4-Chlor-2-nitro-5-aminophenyl- 
thioisobuttersaure (F. 181—-182°), l-Chlor-2,4-dinitranilin u. V iiber die 2,4-Dinitrophenyl- 
thioisobuttersdure (F. 148°) in 2-Nitro-4-aminophe7iylthioisobultersdure (F. 174°), IV u.
III in 2-Nitro-3-amino-4-methoxyphenylthiomilchsdure (F. 160— 161°), IV u. V in 2-Nitro- 
;~)-amino-4-meihoxyphenylthioisobuttersaure (F. 117— 118°), 4-Chlor-3-nitrophenylsulfon- 
4'-aminoanilid u. I in 2-Nitrophenylthioglykolsdure-4-sulfon-(4'-amino)-anilid (F. 236°) 
iibergefuhrt. Die Verbb. dienen zur Herst. yon Farbstoffen. Hierzu ygl. auch F. P. 
764 700; C. 1934. II. 2904. (F. P. 780 998 vom 9/11. 1934, ausg. 7/5. 1935. E. Prior. 
9/11. 1933.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Amino-o-nitroplienyl- 
glykol- und -thioglykolsauren. Hierzu ygl. F. P. 764 700; C. 1934. II. 2904. Nach- 
zutragen ist folgendes: Die aus 2,4-Dinitro-l-chlorbenzol iiber die 2,4-Dinitrophenylthio- 
milchsaure (F. 159°) erhaltliche 2-Nitro-4-amin&phenylthiomtfchsaure schm. bei 141—142°. 
Die aus l-Oxy-4-acetylaminobenzol iiber die 4-Acetylaminophenylmilchsdure (F. 173°) u.
2-Nitro-4-acctylaminophenylmilchsdure (F. 195°) erhiiltliche 2-Niiro-4-aminophenylmilch- 
saure schm. bei 153°. Die Verbb. dienen zur Herst. yon Farbstoffen. (F. P. 781294 
yom 15/11. 1934, ausg. 11/5. 1935. E. Prior. 15/11. 1933.) NouVEL.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Max Wyler und Arnold Kershaw, 
Blackley, Manchester, Herstellung von Acenaphthenabkómmlingen. Acenaphthen (I) 
oder Acenaphthen-5-carbonmurealkylanilide werden mit Alkyl-(Methyl- oder Athyl-)- 
phenylcarbaminsaurechlorid, das im Phenylrest durch Cl oder CH3 substituiert sein 
kann, in Ggw. eines Kondensationsmittels wie A1C13 mit oder ohne inertes Losungsm. 
kondensiert u. gegebenenfalls die erhaltenen Aeenaphthen-5-carbonsaure- bzw. -5,6-di- 
carbonsaureanilide zur entsprechenden Carbonsaure bzw. dem Saureanhydrid liydro- 
lysiert. Ohne Losungsm. entsteht dieses Anhydrid unmittelbar. — 77 Teile I, 92 Phenyl- 
dthylcarbaminsaurechlorid (II) u. 300 Leiehtbenzin vom Kp. 80— 100° auf 70—80“ 
erhitzt u. mit 78 A1C13 yersetzt, ergeben nach Behandlung mit HCl verd. Acenaphthen-
5-carbonsaureathylanilid (III), F. 158°, das mit alkoh. KOH in Acenaphłhen-5-carbon-
saure, F. 219°, iibergeht. Entsprechend ergibt III mit II in Ggw. yon Chlorbenzol 
Acenaphthen-5,6-dicarbo)isduredthylanilid, gelbe Nadeln, F. 217°, das mit 60%'g- 
H 2S 0 4 Acenaphthen-5,6-diearbonsaureanhydrid vom F. 294° ergibt. Mit o-Tolyl- 
athylcarbaminsaurechlorid entsteht Acenaphthen-5-carbonsaureałhyl-o-toluidid, farblose 
Krystalle, F. 134°. Die Vcrbb. sind Farbstoffzwischenprodd. (E . P .  4 3 2 8 8 5  vom 
5/1. u. 7/5. 1934, ausg. 5/9. 1935.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W erner Schult- 
heis, Frankfurt a. M.-Hóehst), Darstellung von Aminochrysensulfonsauren, dad. gek., 
daB man 1. Aminochrysene mit sulfonierend wirkenden Mitteln behandelt; — 2. Nitro- 
chrysene mit sulfonierend wirkenden Mitteln behandelt u. die so erhaltenen Nitro- 
ehrysensulfonsauren zu den Aminochrysensulfonsauren reduziert; —  3. saure Sulfate 
der Aminochrysene, zweckmaBig im Vakuum, auf hóhere Tempp. erhitzt; — 4. Sulf- 
aminsauren der Aminochrysene, zweckmaBig in hochsd. Lósungsmm., auf hohere Tempp- 
erhitzt. —  Z. B. yerriihrt man 20 g 2-Aminochrysen (I, F. 206°) mit 200 g Monohydrat, 
wobei die Temp. auf 40— 45° steigt. Beim Aufarbeiten erhalt man Aminochrysensulfon- 
sdure. Das gleiche Prod. entsteht durch Sulfonieren von 2-Nitrochrysen (F. 210°) u. Ked. 
der Nitrochrysensulfonsdure [sowie durch Sulfonieren von 2-Acetaminochrysen (F. 286 
bis 288°) oder yon 2-Benzoylaminochryscn (F. 250— 251°)]. Ein anderes Prod. erhalt 
man beim Verbacken des sauren Sulfats von I; es ist yermutlich eine 2-Aminochrysen-S- 
sulfonsdure. Die gleiche Vcrb. wird durch Erhitzen des aus I u. S 0 3HC1 gcwonnenen 
Sidfaminochrysens hergestellt. Beim Sulfonieren yon 2,8-Diaminochrysen (F. 284°, er- 
lialtlich durch Red. yon Dinitrochrysen) [oder yon Aminoacetaminoćhrysen (F. 266 bis
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268°)] entsteht Diaminochrysensulfonsdurc. — Die Verbb. dienen zur Herst. von Farb
stoffen. (D. R. P. 619 755 KI. 12q yom 16/12. 1933, ausg. 5/10. 1935. F. P. 782 756 
vom 15/12. 1934, ausg. 12/6. 1935. D. Prior. 15/12. 1933.) N o u v e l .

Erich ciar, Herrnskretschen, Elbe, Tschechoslowakei, Herstdlung von Konden- 
sationsprodukten aus Meihylenanthronen, dad. gek., daB man in der Methylengruppe 
substituierte Methylenanthrone mit Yerbb., die reaktionsfahige Doppelbindungen 
enthalten, in Ggw. von milde wirkenden Oxydationsmitteln umsetzt. Z. B. erhitzt 
man 14 (Teile) Benzylidenanthron (I) u. 4,9 Maleinsdureanhydrid (II) 4 Stdn. lang in 
50 Nitrobzl. zum Sieden u. laBt dann erkalten, wobei die entstandene Verb. sich ab- 
scheidet. Sie bildet braunlichgelbe Nadeln vom F. 208°, die sich in konz. H 2S 0 4 mit 
orangeroter Farbę u. in yerd. NaOH mit intensiy griiner Fluorescenz losen; der Verb. 
kommt wahrscheinlich Formel I zu. Ausbeute etwa 60% der Theorie. Aus 2'-Anthra-

0

|C=0
II 
O

chinonylmesomdhylenanthron u. II wird ein Kondensationsprod. erhalten, dem yermutlich 
die obenst. Formel II zukommt, es hat den F . 316— 317°, ist in konz. H 2S 0 4 mit 
braunlichgelber Farbę 1. u. liefert mit alkal. Na-Hydrosulfitlsg. eine braune Kiipe. 
I u. Fumarsaure ergibt die Bz-3-Phenylbenizanihron-Bz-2-carbonsanre. Ais Oxydations- 
mittel kommen auBer Nitrobzl. aueh andere hochsd. N 0 2-Gruppen-haltige KW-stoffe 
in Betracht. Die Prodd. konnen ais Zwischenprodd. fur die Herst. von Farbstoffen 
Venvendung finden. (D. R. P. 619 246 KI. 12 o vom 7/3. 1934, ausg. 26/9. 
1935.) G a n te .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Henry
J. Weiland, South Milwaukee, und Viktor M. Weinmayr, Milwaukee, Wis., Y. St. A., 
Herstdlung von Benzanthronderivaten der allgemeinen Formel I, in der R ein einwertiges

BenzanthronT&dSk&\ u. X  zwei 
Atome Cl oder ein Atom O dar- 
stellt. Man erhitzt Benzanthron

, R-C—RI u _
i:  unter Druck u. Riihren 6 Stdn.

lang auf etwa 100° u. zers. die An- 
lagerungsyerb. an das A1C13 mit 
k. W. Man erhalt B z.-l-B z.-l'- 

dibenzanthronyldichlorormthan der Formel II, welches durch 24-std. Kochen mit yerd. 
NaOH-Lsg. in das entsprechende Dibenzantlironylketon libergefiihrt wird. Dieses lost 
sich in konz. H„S04 mit roter Farbę u. schm. nicht bis 360°. Es dient ais Farbstoff- 
zwisdienprod. (A. P. 1990  506 vom 19/9. 1932, ausg. 12/2. 1935.) D e r s in .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung 
non Bz-1-Brommethylbenzanthronen, indem man Methylbenzanthrone der allgemeinen 

Formel (nebenst.), in welcher 2 X  H-Atome u. das 3. X  
eine CH3-Gruppe .darstellen, in Ggw. einer yerd. H 2S 0 4, 
dereń W.-Geh. mindestens 5% u. hochstens 20% betriigt, 
bei Tempp. bis zu 100° mit Br2 behandelt. Z. B . werden 
100 (Teile) G-Mdhylbenzanthron in 1000 90%ig. H 2S 0 4 
k. gel. u. bei 55° mit 72 Br2 yersetzt. Man halt 4 Stdn. 
bei dieser Temp., kiihlt ab, u. gieBt das Rk.-Gemisch in 

eine Mischimg von Eis u. N aH S03-Lsg., sodann wird filtriert, mit W. neutral gewaschen 
u. getrocknet. Man erhalt ein gelboliyes Pulyer, dessen Br-Geh. annahernd demjenigen 
eines Monobrommethylbenzanthrcms entsprieht, das gewonnene Prod. ist in H 2S 0 4 
mit roter Farbę u. schwach gelber Fluorescenz 1. Man kann aueh das Gemisch der 
isomeren Methylbenzanthrone, das man bei der Abtrennung des 2 -Methylbenzanthrons 
aus der auf bekannte Weise aus 2-Methylanthrachinon gewonnenen Misehung yon 
Methylbenzanthronen erhalt, ais Ausgangsprod. anwenden. Die Korper sind Zwischen-
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prodd. fur die Horst. von Farbstoffen. (F. P. 787175 vom 13/3. 1935, ausg. 18/9. 
1935. Schwz. Prior. 17/3.1934. Schwz. P. 176 020 vom 17/3.1934, ausg. 1/6. 
1935.) G a n t e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Friedrich Ebel, Mannheim-Freudcn- 
heim, und Otto Bayer, Levorkusen), Frankfurt a. M., Verbindungen der Bz.-2-aza- 
benzanthronreihe, dad. gek., daB man Verbb. des allgomeinen Aufbaus I, worin R Wasser- 

R O iC -H iC — NH HO.C N N

Ć=0 Y > H  |/ X |0U

------- >- / V S / N I +  H l°  --------► f/ V V S +  CO.

» O
stoff oder eine Alkyl- oder Arylgruppe bedeutet, auf hohere Tempp. erhitzt. — Aus 
Anthrachinon-l-carbonsdurechlorid u. Glykokollathylester in Bzl. wird der Glykokoll- 
ester Ci4H T0 2• CO • N H ■ C H ,• C02C2H5, F. 187— 189°, erhalten, der in sd. W. unter 
Zusatz von etwas Na-Salz eines sauren Fcttalkoholschwrefeisaureesters mit NaOH 
behandelt die freie Saure lieferfc. Letztere gelit beim Schmelzen (F. 257°) in ein Gemisch 
yon Bz.-l-Oxy-Bz.-2-azabenzanthron u. dessen Bz.-3-carbonsaure iiber. Man kann zwecks 
Darst. von III die Verb. II mit alkoh. KOH (100 KOH u. 90 A.) bei 100° 1 Stde. be- 
handeln. —  III hat F . 335°, Krystalle aus Nitrobzl., in konz. H ,S 0 4 mit gelber Fluores- 
cenz 1. — Statt KOH sind Alkaliamide, Anilinnatrium, Eg.-Anhydrid, A1C13, akt. S i02 
verwendbar. Die Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Farbstoffe. (D. R. P. 621455 KI. 12p 
vom 8/7. 1934, ausg. 7/11. 1935.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Herbert Kracker und Richard 
Schmid), Frankfurt a. M., Darstdlung von Sulfonsaure- und Carbonsdureabkommlingen 
I x-K der l,3-Diaryl-5-pyrazolone der Zus. I, worin R  u. R ' Arylreste bedeuten, 

x / \ Cq die beliebig substituiert sein konnen, von denen aber mindestens einer
, jj | eine oder mehrere S 0 3H- oder COOH-Gruppen oder beide enthalten

1 soli, dad. gek., daB man 1. Aroylessigester der Formel R '—CO-CHy
COOR" mit aromat. Hydrazinen der Formel R -N H -N H j, worin R  u. R' die oben 
angegebene Bedeutung zukommt u. R" fiir einen Alkylrest steht, in wss. Medium 
zum Hydrazon kondensiert u. hierauf unter Abspaltung des entsprechenden Alkohols 
ebenfalls in W. den Pyrazolonring schlieBt, — 2. die Kondensation zum Hydrazon 
u. den nachfolgenden IiingschluB ohne Abscheidung des Hydrazons in demselben wss. 
Medium durchfiihrt. —  Z. B. wird Phenylhydrazin-o-sulfonsdure in W. bei 50—60° 
mit Na2C03 gegen Kongo neutral gestellt, dann schnell mit Benzoyle.ssigsdureathyle.sler (I) 
1/ i  Stde. bei 50— 60° yerriihrt u. langsam mit Sodalsg. yersetzt, so daB die Rk. schlieBlich 
noch schwach lackmussauer ist. Das entstandene Na-Salz der Zus. C8H4[S 0 3Na]2- 
[NH—N=C(C 6H5)CH2—COO-CjHj]1 fallt teilweise aus. Man stellt nun erst mit Soda 
gegen Brillantgelb, dann mit NaOH gegen Phenolphthalein stark alkal., heizt 1/ 2 Stde. 
auf 80—85°, wobei l-(2'-Sidfophenyl)-3-phenyl-5-pyrazolon entsteht, rotlichbraune
Krystalle. — Ferner kann man I mit folgenden Deriyy. des Phenylhydrazins umsetzen: 
to- oder p-Sulfo-, 2-Chlor-4- oder -S-sidfo-, 3,4-Dichlor-6-sulfo-, 2-Oxy-3-carboxy-5-svlfo-,
2-Melhyl-4-sulfo-, p - C a r b o x y 4'-Oxy-3'-carboxy-4-sulfo-l,l'-diphenylsulfon-2-hydrazin,
3-Mdhyl-4-chlor-G-sulfo- oder 2,5-Dichlor-4-sulfophenylhydrazin, l-Sulfo-2-naphthyl-
hydrazin. Statt I  kann man dessen p-Chlor- oder p-Carboxyderiv. yerwenden. Die 
Verbb. sind Farbstoffzicisclienprodd. (D. R. P. 622113 KI. 12p vom 4/3. 1933, ausg. 
19/11. 1935. F. P. 769 572 yom 3/3. 1934, ausg. 28/8. 1934, u. It. P. 318 900 vom 
2/3. 1934. Beide: D. Prior. 3/3. 1933.) ’ A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Herbert Kracker und Richard 
Schmid), Frankfurt a. M., bzw. General Anilinę Works Inc., New York, V. St. A. 
Sulfon- bzw. Garbonsdureabkommlinge von 1,1'-Diaryl-3,3'-arylen-5,5'-bispyrazokmen der

I NK NB allgomeinen Zus. I (R =  Aryl, R' — Arylen, wobei inin-
0 q / \ N N/ \ co  destens einer der Reste S 0 3H- oder COOH-Gruppen enthalt,

I li , ‘ i I durch Rk. von Aroylenbisaeetessigestern R"OOC-CHo-CO •
H,C'—  c - I t - C — J'CH, R '.cO -C H 2-COOR" mit aromat. Hydrazinen R-NH-NH».

Man setzt z. B. TerephthaloylbisessigsdureiUhylester (I) in W. bei 60—65° u. schwach 
alkal. Rk. mit 4'-Oxy-3'-carboxy-4-svlfo-l,V-diphenylsulfon-2-hydrazin um. —  Ferner 
kann man folgende Deriyy. des Phenylhydrazins umsetzen: o-, m- oder p-Sulfo-, o-Carb- 
oxy-, 2-CMor-4- oder -S-sulfo-, 2,5-Disulfo-, 2-Nitro-4-sulfo-, 2-Melhyl-4,5-disidfo-,
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l-Nilro-2-sulfo-, 3-Carboxy-2-oxy-5-sulfophenylhydrazin, l-Sulfo-2-naphthylhydrazin. 
Statt I kann man yerwenden: Chlor-I, Nitro-1, Isophthaloylbisacdessigesler, Naphthoylen-
1.4- oder -1,5-bisacete.ssigester, Diphenyloyl-4,4'-bisessigester. Die Pyrazolonderiw. sind
Farbstoffzwischenprodd. (F. P. 44 843 vom 12/3. 1934, ausg. 15/4. 1935. Zus. zu
F. P. 769 572; yorst. Ref. u. A. P. 2 013181 vom 9/3. 1934, ausg. 3/9. 1935. Beide:
D. Prior. 11/3. 1933.) ALTPETER.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Max Engelmann, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstdlung von Azofarbstoffen, dad. gek., daB man l-Amino-3-trifluor- 
methylbenzol (I) mit 1,3-Diaminóbenzol (II) oder dessen D eriw . kuppelt. —  Die Herst. 
folgender Farbstoffe ist beschrieben: I — ->- II, 1-Athyl-, 1-Propyl-, 1-Isopropyl-, 1-Butyl-, 
1-lsobutyl-, 1-sek.-Butyl-, 1-Amyl-, 1-Isoamyl-, 1-Hexyl-, 1-Heptyl-, 1-Lauryl-, 1-Palmi- 
tyl-, I-Stmryl-, l-Mdlissyl-2,4-diaminobenzol-, 1-Methyl-, 1,4-Limethyl-, 1,2-Dimethyl-,
1.2.4-Trimethyl-3,5-diaminobenzol; l-Methyl-2,G-diaminobenzol; l,3-Dimethyl-2,4-di-
aminobenzol. —  I — ->- l-Metlioxy-, l-Athoxy-, l-Propyloxy-, 1-Isopropyloxy-, 1-Butyl- 
oxy-, l-Isobutyloxy-, 1-sek.-Butyloxy-, l-Am yloxy-, l-Isoam yloxy-, l-H exyloxy-, 
l-Heplyloxy-, l-Lauryloxy-, l-Pahnityloxy-, l-Stearyloxy-, l-M dlissyloxy-, 1,3-Di- 
methoxy-2,4-diaminobenzol; l-Methoxy-, l,4-Dimethoxy-, l,2-Dimethoxy-, 1,2,4-Tri- 
methoxy-3,5-diaminobenzol; l-Methoxy-2,G-diaminobenzol. — I — y  1-Dimethylamino-, 
1-Monomethylamino-, 1-Monoathylamino-, 1-Monopropylamino-, 1-Monoisopropyl- 
amino-, l-Monolaurylamino-3-aminobenzol; l-Methylamino-3-dimethylaminobenzol;
1,3-Tetramethyldiaminobenzol; l-Methyldthylamino-3-propylbutylaminobmzol. — Ais 
Azokomponenten sind weiter aufgezahlt: l-Methoxy-3-mdhyl-, l-Methyl-3-methoxy-, 
l-Methyl-3,5-dimethoxy-2,4-diaminobenzol; l-Methoxy-4,5-dimethyl-2,6-diaminobenzol;
2,5-Dimethyl-6-methoxy-l-methylamino-3-aminobenzol; 2,6-Dimethoxy-5-methyl-l-amino-
3-methylaminobenzol-, 5,6-Dimethoxy-2-methyl-l-dimethylamino-3-aminobenzol; 2,6-Di- 
>ndhyl-5-methoxy-l,3-telramethyldiaminobenzol. Ais Diazokomponente kann aueh 
l-Amino-2- oder -4-trifluormethylbenzol yerwendet werden. — Die bas. Farbstoffe farben 
insbesondere Cdluloseacetat oder andere Cdluloseester- u. -iither, ferner Wolle, Seide 
u. Leder sowie organ. Losungsmm. u. Ole gelb bis orange u. haben netzende Eigg. 
(A. P. 1 9 9 9 1 8 5  vom 17/8. 1933, ausg. 30/4. 1935.) Schmalz.

General Anilinę Works, Inc., New York, ubert. von: Heinrich Ohlendorf, 
Dessau, Herstdlung von icasserunloslichen Azofarbstoffen, dad. gek., daB man diazotiertes
l-Amino-2,'4-dinitro-6-chlor- oder -6-brombenzol (I) mit l-(f},y-Dioxypropylamino)-naph- 
thalin (n) oder l-(y-H ethoxy- oder -Athoxy-fi-oxypropylamino)-naphthalin (n i)  oder 
(leren Kernhalogensubstitutionsprodd. kuppelt. —  Die Herst. folgender 'Farbstoffe
ist beschrieben: I — ->- n ;  I ---- y  III; I ---- y  8-Chlor-l-(y-methoxy-p-oxypropylamino)-
naphthalin. — Die Farbstoffe farben Acetatseide in rein blauen, weiB atzbaren Tónen. 
(A. P. 2 016 944 yom 4/12. 1934, ausg. 8/10. 1935. D. Prior. 9/12. 1933.) Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von wasserunlds- 
liehen Azofarbstoffen, dad. gek., daB man diazotierte l-Amino-2-halogenbenzol-G-carbon- 
saurealkylester mit Azokomponenten, die in der zu einer OH-Gruppe benachbarten 
Stellung kuppeln u. keine S 0 3H- oder COOH-Gruppen enthalten, in Substanz oder auf 
der Faser kuppelt. Die Herst folgender Farbstoffe ist beschrieben: l-Amino-2-chlor- 
benzol-6-carbonsduremethylester (I) — y  l-(2 ',3’-Oxijnaphlhoylamino)-2-melhyl-4-meth- 
oxybenzol (II) odęr -4-mdhoxybenzól (III); l-Amino-2-chlorbenzol-6-carbonsduredthylester
( y )  ■— l-(2 ',3'-Oxynaphthaylamiiw)-2-mdhyl-5-chlorbenzol; I ---- y  l- (2 '-Oxyca.rba.zol-
3 -carboylamino)-4-chlorbejizol (V); I — y  l-(2 ',3'-Oxynaphthoylamino)-4-chlorbenzol (VI) 
oder -4-mdhylbenzol (VII) oder -2-mdhyl-4-chlorbenzol (VIII) oder -4-chlor-2,5-dimdhoxy- 
benzol (X) oder -2,5-dimdhoxybenzol oder 2-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-naphthalin (IX) 

4'-Diacdoacetylamino-3,3'-dimełhylbejizol oder 1-(2'-Oxyanthracen-3'-carboylamino)- 
~-meihylbenzol oder l-(5'-Oxybenzo-l',2',1",2"-carbazol-4'-carboylamino)-4-mdhoxybenzol- 
wler 2-Oxynaphthalin oder l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon oder l-Acdoacdyh.mino-2- 
chlorbenzol oder Terephthaloylbisacdo-l-amino-3-chlor-4,6-dimethoxybenzol oder -1-amino-
ł-chlor-2-mdhoxy~5-mdhylbenzol; I V ---- y  V oder VI oder VIII; l-Amino-2-brombenzol-
ti-carbonsauremethylester---- ->• II oder VII oder l-(2 ',3'-Oxynaphthoylamino)-2-mdhoxy-
benzol; l-Amino-2-brombenzol-6-carbo}isaure(Uhylester---- >• III oder IX oder X. — Die
farbstoffe farben je nach Zus. in gelben, orangen, roten u. braunen Tónen. (F. P. 
'84 364 yom 19/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. D. Prior. 19/1. 1934.) Schmalz.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, England, Ilerstellwuj eines kupfer- 
luUtigen Farbstoffe# yon der Zus.:
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SOaHj

so .ii ' so .h
Dor dureh Kuppoln von 1 Mol totrazotiertem Dianisidin im alkal. Medium mit 2 Mol
l-Amino-8-oxynaphthalin-2,4-disulfonsaure erhaltene Azofarbstoff wird mit einer w. 
alkal. Cu-Lsg. behandelt, bis die Methoxygruppe vollstandig entmethyliert ist. Der 
erhaltene Farbstoff ist 11. in W. u. ergibt eine griinblaue Lsg. Die Farbungen auf Baum- 
wolle sind sehr lichteeht. (Schwed. P. 84 341 yom 29/12. 1934, ausg. 17/9. 1935. 
E. Prior. 12/1. 1934.) D rew s.

Belloni & Colli, Mailand, Kiipenfarbstoffe der Thiazinchinonreihe. Man laBt
S,C12 auf Mono- oder Diarylidoehinone oder ihren Mischungen in Ab- oder Anwcsen- 
heit von Verdiinnungsmitteln bei gewohnlicher oder ein wenig erhóhter Temp. ein- 
wirken. Die erhaltenen Kiipenfarbstoffe farben Wolle, Seide u. gebeizte Baumwollc. 
Der Farbstoff aus Di-p-chloranilidobenzochinon u. S2C12 in HC1S03 bei 20° farbt licht- 
u. waseheeht goldorange. Ein Gemisch aus Mono- u. Di-p-chloranilidobenzocliinon 
liefert einen olivgruncn Kiipenfarbstoff. Je nach den Mengenverlialtnissen der 
Mischungen aus Mono- u. Di-p-chloranilidobenzochinon erhalt man verschieden farbende 
Farbstoffe. (It. P. 279 484 vom 18/4. 1929.) F ran z.

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
J. Cruickshank Smith, Der Einflu/3 geringer Verunreinigungen. D ie Bedeutung 

geringer Yerunreinigungen bei GasruB u. von wasserlosliehen Salzen in  Pigmenten. 
(Paint Colour Oil Varnish Ink Laeąuer Manuf. 5. 270—72. Sept. 1935.) ScHEIFELE.

Harley A. Nelson, Anstrich von Zink und Zinklegierungen. Grundicrfarben fiir 
Zink u. Zinklegierungen sollen langkettige Verbb. von bestimmter Polaritiit aufweisen. 
Die Verbcsserung der Haftfahigkeit dureh Mityerwendung von Zinkstaub diirfte darauf 
beruhen, daB der Zinkstaub schiidliche Bindcmittelbestandteile adsorbiert. Der 
allmahliehe Verlust des Haftvermogens diirfte auf einem elektrolyt. Angriff des 
Zinks beruhen. Gunstig ist ein Anstrichaufbau aus elast. Grundicrung, harterer
Zwischensehicht u. elastischerem Deckanstrieh. (Ind. Engng. Chem. 27. 1149—52.
Okt. 1935.) Scheifele .

H. Rasąuin, Pigmente und Pigmentverschnitt bei der Ollackfarbcnherstellung- 
Stellungnahme zu den Ausfiihrungen von Zer r , C. 1935. I. 3990. Das Selbst- 
yerschneiden der Pigmente im Lackbetrieb ist ttblich, wobei das Strecken der Pigmente 
keine besonderen techn. Schwierigkeiten bereitet. (Farben-Ztg. 40- 1038— 39. 12/10. 
1935.) S c h eifele .

C. G. Gray, Erdolderivate in  der Lack- und Farbenindustrie. (Pctrol. Times 34- 
187— 89. 213. 1935. — C. 1 935 .1. 3990.) Sch eifele .

Emil J. Fischer, Tridthanolainin in der Industrie der Harze, Lacke, Anstrich- 
und Isoliermittel. Anwendung ais Emulgierungsmittel fur Ole, Wachse, Harze. Ver- 
wendung von Triathanolaminseifen in Lacken, Anstrichmitteln, Obcrzugs- u. Im- 
pragnierschichtcn. (Farbę u. Lack 1935. 519. 533—35. 6/11.) Scheifele .

Fritz Kolkę, Leitfaden iiber Herstellung und Verarbeitung von Lacken und Farben. 
(Forta, zu C. 1935. II. 2743.) (Farben-Chemiker 6. 325—30. 372—74. Okt,
1935.) Sc h eifele .

P. H. Faucett, Vom Schellack zum Ól-Cellulosdack fu r  Holzgrundierung. Ais 
porenfiillendes Holzgrundiermittel ergab ein Nitrocelluloselack mit Zusatz von ge- 
blasenem Ricinusól sehr giinstige Resultate. (Paint, Oil chem. Rev. 97. Nr. 14. 12 
bis 15. 11/7. 1935.) Scheifele.

— , Góldlacke aus synthetischen Stoffen. Goldlacke mit Schellack u. G ly p ta lh a rz
u. ihre Eigg. (Synthet. appl. Finishes 6. 99— 100. 1935.) Sch eifele .

E. Assheton, Weipe Einbrennlacke. Ais Bindemittel fiir w eiB c E in b r e n n e m a ils  
werden trocknende Glycerinphthalsaureharze u. vor allem Harnstoffharze yerwendet. 
(Paint Colour Oil Varnish Ink Laeąuer Manuf. 5. 259— 61. Sept. 1935.) ScH E IFE LE .

H. J. Loycke, Deutsches Harz. Ausfiihrliche Wiedergabe des C. 1935- II- 602 
referierten Vortrages (mit 16 Abbildungen). (Papierfabrikant 33. Ver. Zellstoff- 11 ■ 
Papier-Chemiker u. -Ing. 337—40. 345— 47. 353— 56. 1935.) P a n GRITZ.
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G. F. Hogg, AUgemciner Vergleich von Kolophonium und Wurzdharz (gum rosins). 
Uber Zus. u. Gewinnung der yerschiedenen Kolophoniuinsorten. (Oil and Soap 12. 
44—47. 1935.) S c h o n f e ld .

J. Barrington Stiles, MetallspritzguP in  der Industrie der plastischen Massen. 
Seine Verwendung beim Bau der Maschinen u. App. fiir dio PreBmassenindustric. 
(Brit. Plastics moulded Products Trader 7. 194. Okt. 1935.) W . WOLFF.

Fritz Ohl, Weippigmente in  der Kunststoff Industrie. Nach kurzer Obersicht iiber 
die gestelltcn Anforderungen werden Bleiuieip, Zinkweip, Lithopcme u. Titanweip niiher 
besproehen. Wahrend BleiweiB kaum u. ZinkweiB nur wenig gebraucht werden, ge- 
langen TitanweiB u. besonders Lithopone in groBen Mengen zur Verwendung. Vf. lialt 
Lithopone sowohl auf Grund ihrer techn. Eignung, wie aueh ihrer Wirtschaftlichkeit ais 
das fiir die ICunststoffindustrie bedeutendste WeiBpigment. (Piast. Massen Wiss. Techn. 
5 . 294— 95. Okt. 1 9 3 5 .) W. W o l f f .

L. Vanino, Ober die Untersuchung von Leuchtfarben. Phosphore von groBer Nach- 
leuchtdauer sind stets Erdalkalisulfide; letztere zeigen beim t)bergieBcn mit 5%ig- 
Essigsaure H„S-Entw. Die Feststellung des Schwermetallzusatzes kann durch chem. 
Analyse oder durch spektroskop. Unters. des ausgestrahlten Lichts erfolgen. (Chemiker- 
Ztg. 59. 656—57. 10/8. 1935.) " S c h e i f e l e .

L. A. Wet laufer und j .  B. Gregor, Die rolumetrische Bestimmung von Ver- 
ilampjungskurven. Nach einer Obersicht iiber die Grtindc, die die Best. der Ver- 
dampfungskuryen von Losungs- u. Verdiinnungsmitteln wichtig erscheincn lassen u. 
einer krit. Durchsicht der bisher fiir diese TJnterss. angewendeten Verff. wird eine 
neue y o l u m e t r .  Mcthode beschrieben. Sic besteht darin, daB ein konstanter trockcner 
Luftstrom iiber die in waagerecht befestigten, mit fiir den Ein- u. Austritt der Luft 
doppelt durchbohrtcn Gummistopfen yersehenen Zentrifugenglaschen befindlicho 
Substanz (2 ccm) geleitet wird. In bestimmten Zeitabstanden wird nach dem Senk- 
rechtstellen der Glaschen das jeweilige VoL gemessen; der nichtfliichtige Riickstand 
kann zum SchluB gewogen werden. Das Verf., das bisher nur an mittelsd. Fil. erprobt 
wurde, ist schnell, genau u. gibt infolge der gleichmiiBigen Entfemung der Dampfe 
von der Fl.-Oberflache Werte, die den prakt. Verhaltnissen in der Amtrichtechnik 
besser entsprechen, ais die nach den iiblichen grayimetr. Metlioden ermittelten. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 290— 93. 15./9. 1935. Philadelphia, V. St. A., Du 
Pont.) ' W . W o l f f .

A. Mantegazza, Die analytische Untersuchung des Formaldehyds. Ausfiihrliche 
Angaben iiber die Best. des Formaldehyds u. die Best. von A. in CH20 , sowie eine 
kurze Obersicht iiber seine yerschiedenen techn. Anwendungsgebiete. (Materie piast. 
13. 84—86. 117—22. 1 9 3 5 . ) ___________________ W. W o l f f .

I. W. Risskin, U .S.S.R., Herstellung eisenhaltiger Farbpigmente. Eisensulfat wird 
gegebenenfalls unter Zusatz von Al- oder Zn-Salzen mit Soda oder Pottasche gegluht, 
ausgewaschen, filtriert u. getrocknet. Die erhaltenen Pigmente haben hohe korrosion- 
verhindernde Eigg. (Russ. P. 43 469 yom 1/2. 1935, ausg. 30/6. 1935.) R ic h t e r .

Dubois & Kaufmann G. m. b. H ., Mannheim-Rheinau, Herstellung rasch- 
trocknender Fim isse, dad. gek., daB man braunen, aus niekttrocknenden Olen her- 
gestellten Faktis in zur n. Firnisherst. benutzten fetten Olen lost. —  Beispiel: Im 
Riihrwerk werden 200 kg Leinol auf 120— 130° erhitzt u. dann langsam 100 kg brauner 
Faktis eingetragen u. solange ohne gróBere Temperatursteigerung geriihrt, bis Lsg. 
eingetreten ist. (D. R. P. 621440 KI- 22h vom 9/4. 1932, ausg. 7/11. 1935.) Br a u n s .

E. I du Pont de Nemours, Wilmington, Dcl., iibert. von: Henry Lyne Plummer, 
Philadelphia, und Leslie Field Stone, Morton, Pa., V. St. A., Anstrichmasse aus 
Holzol, welche beim Trocknen keine Runzeln ergibt, wird gewonnen durch Erhitzen 
der freien Holzolsauren, beispielsweise 30 Min. auf 540—585° F. (A. P. 2 011 908 
vom 18/2. 1932, ausg. 20/8. 1935.) B r a u n s .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Edward F. Arnold, 
New Brunswick, und Micheal J. Callahan, Parlin, N. J., V. St. A., tfberzugsmasse 
aus Cellulosenitrat, A. u. Athylacetat ais Losungsmm., einem Verdunnungsmittel u. 
emem nichttrocknenden, pflanzlichen 01. (Can. P. 334123 vom 17/6. 1932, ausg. 
18/7.1933.) B r a u n s .

Roar M. Bye und Th. Stróm, Trondheim, Norwegen, Plastische Farbę. Die 
Grundmasse enthalt Mineralfarben, Leinol u. W .; auBerdem werden ihr kórnigo nadel-, 
blatt- oder faserformige Stoffe, z. B. Eibennadeln, Schalen yon Fichtenzapfen, Wolle,
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Stroli, Moos o. dgl., zugesetzt, die zuvor mit einer oder mehreren von der Grundmasse 
abweichenden Farben gefarbt wurden. —  Zur Herst. der Grundmasse yerwendet man 
z. B. 1 kg Kreide, 1 kg Roggonmehlkleister, 400 (g) gekochtes Leinol, 600 W., 200 Gips 
u. 400 TitanweiBpaste. Die M. wird gut geriihrt, mit 200 g Sagemehl u. dem gewiinschten 
Farbstoff yersetzt. Hierzu gibt man dann die mit einer Aniłinfarbe gefarbten nadel-, 
blatt- oder faserfórmigen Stoffe. Nach dem Aufbringen z. B. auf eine Wand kami 
die Oberflache des Anstriehs mit Sandpapier o. dgl. abgeschliffen werden, so daB die 
Struktur deutlicherhervortritt. (N. P. 55 628 vom 19/7.1933, ausg. 30/9.1935.) D rew s.

Xaver Meier, Passau, Her stellung von farbigm Mustem auf getunchten FldcJien, 
dad. gek., daB man Papier mustergemaB mit Farbanstrichen versieht, die ais Binde
mittel eine Aufkochung von ialand. Moos mit Zusatz von etwas tier. Leim u. einigen 
Tropfen Glycerin besitzen, das feuchte Papier auf die getunchten Flachen aufbringt 
u. das Papier abzieht. (D. R. P. 619 378 KI. 75b vom 17/11. 1933, ausg. 28/9. 
1935.) Br a un s.

Hans Bode, Moers a. Rhein, Herstellung eines Gesteinsoberflachen darstellenden 
Anstriches, dad. gek., daB man auf den Untergrund eine breiige, mit dem Pinsel auf- 
streichbare gefarbte M., bestehend aus CaO, MgCl2, Alaun, gemahlenem Asbest, Zement 
u. W. dick auftragt, den Anstrich in weichem Zustande mit Erholiungen u. Ver- 
tiefungen in beliebigen Musterungen versieht u. nacheinander Anstrichmasse in ge- 
wiinschten Farben so aufschleudert, daB jeder Farbklecks eine Narbe bildet. Nach 
Erharten wird der Anstrich geschliffen. —  Beispiel fur die M.: 5 (%) CaO, 2 MgCI2,
2 Alaun, 10— 15 Asbest, 40—50 Zement, 30 W. u. 2— 6 Farbę. (D. R. P. 619 379 
KI. 75d Tom 6/2. 1932, ausg. 28/9. 1935.) B kauns.

Multistamp Co. Inc., Norfolk, iibert. von: Louis G. Brandt, Portsmouth, Va., 
V. St. A., Schablonenblatt. Die tlberzugsmasse besteht aus 13 Gelatine, 42 Seife, 
56 Weichmacher, z. B. Glycerin. Nach dem Trocknen des Blattes wird es in 15°/0ige 
Formaldehydlsg. getaucht. (A. P. 2004484  vom 3/5. 1932, ausg. 11/6. 1935.) KlTTL.

Marbo Products Corp., Chicago, III., iibert. von: Edouard M. Kratz, Gary, 
Ind., V. St. A., M ustem von Filmen. Eine glatte Giefiunterlage wird mittels Offset- 
druck mustergemaB bedruckt. Die Druckfarbe muB in dem daraufkommenden Film- 
material 1. sein. Dann wird die filmbildende M. aufgegossen. Beim Abziehen des 
fertigen Films iibertragt sich das Muster auf diesen. (A. P. 2 001389 vom 14/5.
1932, ausg. 14/5. 1935.) B rauns_.

The Grasselli Chemical Co., Cleveland, O., iibert. von: Ernest R. Boller, Atz- 
mittel fu r Zinkklischecs. Um bei der Herst. von Zinkklischees durch Atzen mit HN03 
eine gleichmaBige u. kraffcige Atzwrkg. zu erreichen, werden der H N 0 3 geringe Mengen 
von Cu-, Ag- oder Pt-Salzen zugesetzt. Eine geeignete Atzlsg. wird erhalten, indem 
H N 0 3 von 40° Be, der 0,1—2% dieser Salze zugesetzt sind, mit W- auf 10% HNOj 
verd. werden. Die Wrkg. einer solchen Atzlsg. kann noch weiter verbessert werden 
durch den Zusatz geringer Mengen organ. Verbb., die eine oder mehrere OH-Gruppen 
enthalten. Ais solche Verbb. kommen in Betracht: aliphat. u. aromat. Oxyverbb. 
oder -carbonsauren, wie Phenol, Kresol, Citronensaure, Weinsiiure, Slilchsaure, Salicyl- 
saure, Athylenglykol, ferner Saccharide. Von diesen Verbb. werden etwa 3,5 Teilo 
auf 100 Teile H N 03 zugesetzt. (A. PP. 1994499  u. 1994 500 vom 31/12. 1932, 
ausg. 19/3. 1935.) H o g e l.

Thorp-Hambrock Co., Ltd., ubert. von: John Hunter, Montreal, Canada, 
Grundlack fiir Holz, bestehend aus gel. Cellulosederiv. u. einer Fl. aus geschmolzenem 
Wachs, z. B. Carnaubawachs, ev. Harz u. einem Yerdiinnungsmittel, wie Toluol. (Can. P- 
347403 Tom 7/3. 1934, ausg. 8/1. 1935.) B k a u n s .

Ges. fiir chemische Industrie in Basel, ubert. von: Wolfgang Jaeck, Ba-sel, 
Schweiz, Farben von Nitrocelluloselacken durch Mischen des Farbstoffes mit einem 
Farbeinstelhnittel, bestehend aus Arylsulfamiden u. Losen der Misehung durch Warnie 
in dem Lack. Beispiel: 4 (Teile) Auramin werden mit 1 p-Toluolsulfamid g em isch t  
u. in 100 liandelsublichem Nitrocelluloseesterlaek durch Erwarmen gel. Die Lag. dient 
zum Lackieren von Al-Folien. (A. P. 2 000 393 voni 12/5. 1932, ausg. 7/5. 1935. 
Schwz. Prior. 28/5. 1931.) B rau n s.

N. V. tot Voortzetting der Zaken van Pieter Schoen & Zoon, Zaandam, 
Holland, Bindemittel fu r Lacke, bestehend aus einer Misehung von rohen oder polymeri- 
sierten Olen mit Olglyptalharz (I) u. Chlorkautschuk (H). Beispiel: 1 (Teil) II, gel- 
in 3 Xylol. wird mit 1 I u. 1 Standól gemischt. (E. P. 434 870 vom 7/2. 1935, ausg. 
10/10. 1935. Holi. Prior. 15/5. 1934.) ' B r a u n s .
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Henkel & Cie. G. m. b. H ., Dusseldorf, Harzester. Saure Harze, wie Kolopho- 
niutn u. Tallól oder Harzsauren, wie Abietinsaure u. Pindbiełinsaure, werden osydiert u. 
mit ein- u. mehrwertigen Alkoholan oder Phenolen, sowie doren Substitutionsprodd,, 
z. B. Oxyathem, Oxysauren u. ihren Estern, Oxyhalogeniden u. Aminoalkoholen, naeh be- 
kannten Methoden, gegebenenfalls in Ggw. von Yeresterungskatalysatoren u. Ver- 
dunnungsmitteln yerestert. Dio Prodd. dienen ais Weichmachungsmiltel oder Harzersałz 
in Lacken, Uberziigen, Kunstharzen u. dgl. Ais OH-Komponento dienen z. B. Glycerin, 
Glykol u. ihre Homologen, ferner Butanol, Hexanol, Benzylalkohol, Epichlorhydrin, 
Aminopropandiol u. Tridthanolamin. (F. P. 785486 vom 11/2. 1935, ausg. 10/8. 1935.
D. Prior. 17/5. 1934.) E b e n .

Ludwig Rosenstein und W alter J. Huud, San Francisco, Cal., V. St. A., Ester 
zwei- und mehrwertiger Alkohole. Dicarbonsauren, besonders Phlliahdureanhydrid, 
werden mit Glykol, yorteilhaft in aąuimolekularen Mengen, in Ggw. fein yerteilter 
fester neutraler Katalysatoren wie Silieagel, Diatomeenerde z. B. durch Erhitzen auf 
160° erhitzt, bis die SZ. etwa auf die Halfte gesunken ist, dann auf etwa 180° u. schlieB- 
lich im Vakuum auf etwa 230° bis zur neutralen Rk. der M. Die erhaltenen Ester haben 
konstanto Zus. u. polymerisieren nicht; sie sind fur die Herst. yon Lacken, Fimissen, 
Gummen u. Harzen yerwendbar. (A. P. 2013 318 yom 22/1. 1929, ausg. 3/9. 
1935.) D onat.

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. von: Thomas F. Car- 
ruthers, South Charleston, W. Va., V. St. A., Ester des 2-Butyloctanols. Durch iib- 
liches Erhitzen unter RiickfluB mit Carbonsauren oder ihren Anhydriden in Ggw. von 
Katalysatoren wie H2S 0 4 wird 2-Butyloctanol (I) in Ester iibeTgefuhrt, die wegen ihres 
geringen Dampfdruckes, ihrer Unloslichkeit in W. u. andrer Eigg. ais Platifizierungs- 
mitlel fiir Lacke, Fim isse u. dgl. geeignet sind. — Das aus 196 g I u. 74 g Phthalsaure- 
anhydrid in Ggw. yon 0,2°/o H2S 0 4 u. Bzl. ais W. entfemendes Mittel erhaltene Di-
2-butyloctylphthalat ist eine yiscose Fl. von leichtem Geruch u. der D. 0,933 bei 20°/20°. 
In ahnlicher Weise erhalt man das 2-Butyloctylacetat yom Kp . , j5 121° u. der D. 0,865 
bei 20°/20° oder das Di-2-butyloctylsuccinat, geruchlose olige Fl. von der D. 0,906 bei 
20°/20°. (A. P. 2 014310 vom 11/5. 1934, ausg. 10/9. 1935.) D onat.

N. D. Korjukin, U.S.S.R., Reinigung von Rohfichtenharz. Das Rohharz wird in 
Tcrpentinol gel. u. mit 1— 5% feingepulyerter Bleicherde behandelt. (Russ. P. 43 425  
vom 25/4. 1933, ausg. 30/6. 1935.) R ichter.

G. A. Korshenikowski und J. N. Reked, U.S.S.R., Gewinnung von Pflanzen- 
gummi. Zerkleinerto Pflanzenstoffe, wie Stroh, Maisstengel, Holzspane u. dgl., werden 
mit NaOH ausgelaugt u. filtriert, worauf das Filtrat mit festem Cu(OH)2 behandelt 
wird. Der ausgeschiedene Nd., der aus einer alkal. Cu-Verb. des Gummis besteht, 
wird abgetrennt, mit HC1 oder H2S 0 4 yersetzt u. zwecks Entfemung der Cu-Salzo 
mit W. gewaschen. (Russ. P. 43 103 vom 13/9. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ichter .

J. I. Tschulkow, U.S.S.R., Herstellung von Kunstharzen. Die gemaB Russ. P. 38319 
erhaltenen Kunstharze werden mit krystallisiertem Phenol erhitzt, mit HCHO in 
alkal. Lsg. kondensiert u. mit einer organ. Saure, z. B. Milchsaure, neutralisiert. —  
100 g der gemaB Russ. P. 38319 erhaltenen Kunstharze werden mit 50 g krystallisierten 
Phenols im W.-Bade bis zur Bldg. yon zwei Schichten erhitzt. Die abgetrennte untere 
Schicht wird mit 160 g 40%ig. HCHO u. 40 g NaOH kondensiert u. naeh dem Er- 
kalten 75 g Milchsaure zugesetzt. Es scheidet sich ein gelbes Harz ab, das gewaschen 
u. getrocknet wird. Das Kunstharz ist in A.-Aceton 1. (Russ. P. 43 003 vom 15/9. 1934, 
ausg. 31/5. 1935. Zus. zu Russ. P. 38 319; C. 1935. II. 2588.) R ic h te r .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Gerdien und Werner Nagel), 
Berlin, Herstellung ton Kunstharzen, dad. gek., daB 1. man schmelzbare Glycerin- 
Phthalsaureanhydridharzc (I) mit durch Verseifen mittels Alkalilauge plastifiziertem 
Schellack bei Tempp. yon etwa 50— 180° zusammenschmilzt. — Beispiel: Aus 1 kg 
Schellack erhalt man 800 g piast. Schellack. Letzterer wird im Olbade auf etwa 60° 
erwarmt u. dieselbe Menge grób gepulyertes I zugegeben. I lost sich in geschmolzenem 
Schellack, eyent. wird die Temp. unter Umriihren auf 120— 130° gesteigert. (D. R. P. 
621 541 KI. 22h vom 21/8. 1932, ausg. 9/11. 1935.) Br a u n s .

Etablissements Lambiotte Frśres und Jean Lichtenberger, Frankreich, Her
stellung tom Phenolformaldehydharzen. Das Verf. des Hauptpatents (Umsetzung yon 

'■fl mit CH,f) u. Kondensation mit Phenol) wird in der Weise abgeandert, daB der H2S 
in Lsg. oder im Entstehungszustande angewandt wird. Statt auf die Komponenten 
kann H,S auch auf harzartige Phenolformaldehydkondensationsprodd. zur Einw. ge-
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bracht werden. CH20  liiBt sich dureh seine Aquivalente ersetzen. (F. P. 45 083 vom 
17/2.1934, ausg. 29/5. 1935. Zus. zu F. P. 764 824; C. 1934. II. 1693.) N o u v e l.

Universal Oil Products Co., iibert. von: W illiam J. Mattox, Chicago, 111., 
V. St. A., Herstdlung von harzartigen Massen aus Alkylólaminen dureh Erhitzen mit 
Al-Katalysator; letzterer wird aus gefalltem Al(OH)3 dureh Erhitzen auf 300° erhalten. 
Man leitet die Diimpfo der Aminę iiber den Kontakt bei Tempp. iiber 50° u. erhalt 
z. B. boi 350° aus Triathanolamin einen Schcllackersatz, wobei zunachst eine ólige M. 
cntsteht, die beim Stehen bei 30— 40° nach einigen Tagen zu einem polierfahigcn Harz 
erstarrt. Man kann das 01 auf die zu uberziehenden Gegenstande auftragen. (A. P.
2  011064 vom 20/10. 1934, ausg. 13/8. 1935.) Altpeter .

Standard Oil Development Co., Wilmingtón, Del., V. St. A., Loslichmachcn
i-on harzartigen Kondensationsprodukten. In harzartige, auf synthet. Wege dureh 
Kondensation erhaltene, organ. Verbb., mit reaktionsfahigen aromat. Ringen (Bzl.), 
werden z. B. nach der Methode von F itt iG oder F r ie d e l-Crafts, ein oder mehrerc 
Alkylgruppen auf 1 Molekuł Harz eingefuhrt. Zur Alkylierang gceignet-e Verbb. sind 
niedrig- oder hoehmolekulare aliphat, Halogenverbb.. wie Chlorparaffine, chloriertes 
Paraffinwachs u. Alkohole, ferner gasformige u. fl. Olefine. Vortcilhafte Wrkgg. werden 
erzielt, wenn Verbb. mit gerader Kette eingefuhrt werden. Die Loslichkeit der alkylierten 
Verbb. hangt von der Anzahl u. GroCe der eingefiihrten Alkylgruppen ab. Die alkylierten 
harzartigen Stoffe in Mengen von etwa 5% den Schmierdlen zugesetzt, verandern dic 
Yiscositiitszahlen derselben vorteilhaft. Verbb. mit hohem Mol.-Gew. bilden Filme 
u. sind daher zur Herst. von Uberzugstnasscn verwendbar. (E. P. 428 438 vom 4/4.
1934, ausg. 6/6.1935. A. Prior. 6/6.1933.) K onig .

Bakelite G. m. b . H. ,  Berlin, iibert. von: Ernst Elbel, Erkner b. Berlin, Her
stdlung von Pref3kdrpe.ni. .Man trankt einen saugfahigen Fiillstoff mit einem hitze- 
hiirtbarcn Harz, hartet die M., zerkleinert sie, vermisclit die zerkleinerte BI. mit neuen 
Mengen von hartbarem Harz u. verpre0t diese Misehung in bekannter Weise zum Form- 
kórper. — Z. B. verknetet man 8 kg Papiermehl mit 8 kg schmelzbarem Phenol-CH20- 
Harz (I) in alkoh. Lsg., verjagt den A., erhitzt die M., bis das Harz den C-Zustand 
erreicht hat, zerkleinert sie u. yerarbeitet sie dann auf h. Walzen mit 6 kg gepulvertem 
schmelzbarem I. Die erhaltenen PreBkorpcr sind besonders unempfindlieh gegen W. 
u. Sauren. (A. P. 1996  757 vom 10/12.1931, ausg. 9/4.1935. D. Prior. 15/12.
1930.) S a r r e .

Distillers Co., Ltd., Edinburgh, Harold AUden Auden, Banstead, England, 
Hanns Peter Staudinger, Oesterreieh, und Philip Eaglesfield, Carshalton, England, 
Celluloseesterpreflmassen, bestehend aus vorwiegend Cellulosetriacctat (I), Laetidcn 
oder organ. Saureanhydriden mit Kp. von mindestens 200°. — Beispiel: 100 (Teile) I, 
15 Lactid, 25 Methylenchlorid, 12 Triacetin u. 5 Athylaeetanilid. (E. P. 434970 vom 
9/5. 1934, ausg. 10/10. 1935.) ‘ B r a u n s .

Distillers" Co., Ltd., Edinburgh, Harold Allden Auden, Banstead, England, 
und Hanns Peter Staudinger, Oesterreieh, Prejimasse aus Cellulosetriacetat (I) ais 
Celluloidersatz, gek. dureh den Zusatz geringer Mengen (Juelhnittel, wie Cyclohexanon, 
Cyelohesanylacetat, Benzylacetat (II), Athyl-Acetylglykolat u. a. — Beispiel: 100 g I 
u. 160 g n  werden bei 150° verknetet, dann werden 40 g Athylenglykol, 40 p-Toluol- 
sulfanilid u. 50 g Fullstoffe zugemischt u. die Temp. bis 180° gesteigert. (E. P. 435311 
vom 21/2. 1934, ausg. 17/10. 1935.) B r a u n s .

M. W. Sobolewski, U.S.S.R., Herslellung plastischer Massen. Aus einer Misehung 
von Cellulosexanthogenat u. Phenolformaldehydharzen werden Filme gegossen u. 
mehrere Filme h. zusammengepreBt. —  100 Teile einer 7,5%ig. Cellulosexanthogenatlsg. 
werden mit 3—10 Teilen Phenolformaldehydharzen in alkal. oder wss. Lsg. vermischt, 
worauf die Misehung in iiblicher Weise auf Filme yerarbeitet wird. Die Filme werden 
gewaschen, bei 50— 60° getrocknet, iibereinandergelegt u. bei 130— 140° unter Druck 
gepreBt. (Russ. P. 43154  vom 13/10. 1933, ausg. 31/5. 1935.) R ichter.

A. D. Wolik und P. M. Milanitsch, U .S.S.R., Herslellung plastischer Massen. Dio 
gemaB Russ. P. 18851 erhaltenen piast. Massen werden h. gewalzt, mit Graphit, Tal- 
kum o. dgl. eingerieben u. erneut h. gewalzt. Vor dcm Einreiben m it Graphit o. dgl. 
kónnen die Massen mit Mineralólen h. impragniert werden. (Russ. P. 43 386 vom 
5/4. 1932, ausg. 31/5. 1935. Zus. zu Russ. P. 18 851; C. 1931. II. 1793.) R ic h te r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von plastischen Massen 
aus ganz oder teilweise polymerisierten, ungesatt., in W. unl. organ. Verbb. (Vinyl■ 
chlor id, -ester, -ather, Ester oder Nitrile der Acrylsaure, Mischpolymerisate u. dgl.)
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gcharteten Kondensationsprodd. aus Plienol oder Casein mit HCHO oder Knochen, 
Horn, Perlmutter, Elfenbein. Man yerwendet wss., gegebenenfalls Netzmittel (Seife, 
Tiirkischrotól, alkylierte Naphthalinsulfosauren, Polyathylenoxyde, Taurine hoherer 
Fettsauren oder Sulfonate hoherer Alkohole) enthaltende Suspensionen von in W. 
schwer oder unl. Farbstoffen, wie sie zum Farben von Celluloeseestern geeignet sind. 
Geeignete Farbstoffe sind z. B .: Aminoanlhrachinon, Nitroarylamine, Aminoazoverbb., 
Pyrazolonfarbstoffe, die Kupplungsprodd. diazotierter aromat. Basen mit aromat. Oxy- 
athylaminen oder Amincarbonsauren. —  Kamme aus einem Mischpolymerisat von 
80% Vinylehlorid u. 20%/ Vinylacetat werden IB— 30 Min. in ein 40—50° w. Bad, 
enthaltend 5 Teile einer wss. 10%ig. Suspension von Amino-4-methylaminoanthra- 
chinon, der etwas Seife zugesetzt ist, gelegt. (It. P. 319 474 vom 30/3. 1934. D. Prior. 
2/9.1933.) S a lz m a n n .

Harry P. Bassett, Cynthiana, Ky., V. St. A., Entfcrncn von Lósuiigsmitteln aus 
■plastischen Masscn, insbesondere Celluloscestermassen, durch Eintauehen in ein Bad 
vou Niehtlósern mit gleichem osmot. Druck }vie in der piast. M. Der osmot. Druck 
des Bades wird dann erniedrigt u. schlieBlich die M. mehrere Tage bei steigender Temp. 
100—160° F getrocknet. Ais BadfI. dient W. mit 2— 25°/n yorzugsweise 10% Alkohol. 
Das alkoholhaltige Bad wird nach einigen Tagcn durch k. W. ersetzt. (A. P. 2 017177  
vom 19/6. 1931, ausg. 15/10. 1935.) " B ra u n s.

Iruss.] Anatoli Jakowlewitsch Drinberg, Chemie und Technologie der filmbildenden Sub-
stnnzcn. (Laekeu. Farben.) Teil 1. Chemie. Leningrad: Onti. 1935. (419 S.) Rbl. C.75.

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
P. E. Cholet, Weichgummi. (India Rubber J. 89. Nr. 18. 11— 12. 4/5. 1935. — 

C. 1935. I. 3992.) H. M u l le r .
R. Gaunt, Die Amrendung von Laiex bei Oewebestoffen. (Vgl. C. 1935. II. 2890.) 

Ausfiihrliche Besprechung der unmittelbaren Verwendung von Latcx zur Anbringung 
eines Kautschukfinish auf Gewebestoffen, der dabei auftretenden Schwierigkeiten u. zu 
berucksichtigenden Gesichtspunkten mit zahlreichen prakt. Winken. (Text. Manu- 
facturer 61. 341—42. Aug. 1935.) R ie b l .

N. S. Golouschin und K. P. Segshda, Torfpech f iir  die Kautschukindustrie. 
Torfpech (yerwendet wurde ein Prod. vom Erweichungspunkt 75— 85°) wurde mit 
Erfolg ais Fiillmittel bei der Herst. von Ebonit yerwendet an Stelle yon Steinkohlen- 
tcerpech, unter Verbesserung der dielektr. Eigg. Auch bei der Herst. von Sohlen- 
kautschuk u. dgl. ist das Prod. gut yerwendbar. (J. Rubber. Ind. [russ.: Shurnal 
resinowoi Promysehlennosti] 12. 460—62. Mai 1935.) SCH Ó N FELt).

D. D. Pratt und R. Handley, Kautschuk im  StraPenteer. (Vgl. C. 1935. II. 3018.) 
Beschreibung der ausgefiihrten Verss. u. Unterss. zwecks Ausarbeitung einer prakt. 
brauchbaren Methode zur Herst. stabiler Kautschuk-Tecrmischungen u. Besprechung 
der erhaltenen Resultate. (Chem. Trade J. chem. Engr. 9 7 .152—53. 23/8.1935.) R ie b l .

I. N. Buschmakin, M. M. Goldman und K. J. Kutschinskaja, Physikalisch- 
chemische Eigenschaften von Pseudabutylenchlorhydrin und Pseudobutylendichlorid.
II. Mitt. ( I .  ygl. B a t a l i n ,  U g r j u m o w  u . T i c h o m i r o w a ,  C. 1935. II. 2459.) Vcrss. 
zum Auswaschen des Chlorhydrins yom Dichlorid u. die Dest. der Gemische der Chlorido 
mit W. Best. des Gleichgewichts im System Chlorhydrin-Dichlorid-H20 ,  sowie der 
Zus. der Dampfe u. der ihnen entsprechenden Gleichgewichtsgemische des Chlor- 
hydrins u. Dichlorids bei yerschiedenen Tempp. (Synthet. Kautschuk [russ.: Ssin- 
tetischcski Kautschuk] 4. Nr. 1. 33—35. 1935.) S c h o n f e l d .

S. W. Lebedew, J. A. Gorin und S. N. Chutoretzkaja, Ober den Mechanismus 
derKontaktumwandlung vonAlkoholen in Diathylenkohlcnwasserstoffe. Unters. der katalyt. 
Zers. von .-l.-Gemischcn mit den neben Divinyl, bei dessen Herst. nach L e b e d e w  
(C. 1935. I. 2598) entstehenden Nebenprodd. Das auf 420— 425° iiberhitzte Dampf- 
gemisch wurde uber die auf 450° erhitzte Schicht des LEBEDEWschen Kontaktes unter 
stets gleichen Vers.-Bedingungen geleitet. — Z e r s .  v o n  A. - A l d e h y d g c -  
m i s c h e n :  Die Gasbldg. nimmt ab mit zunehmendem Aldehydgeh. des Gemisches; 
bei 50:50 ist sio 21/2-mal geringer ais bei Anwendung reinen A. Die Divinvłkonz. 
des Gases erreicht ein JIaximum fur Gemische 70: 30 u. 50: 50 u. sinkt dann scharf ab. 
Die Diyinylausbeute zeigt ein Maximum beim Gemisch 80:20, um dann zu sinken; 
berechnet auf das zers. Gemisch bleibt die Diyinylausbeute bis zu 20% Aldehydgeh.
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unyerandert, um dann stark abzunehmen. Sehr stark nimmt mit dem Aldehydgeh. 
die Menge der in W. unl. KW-stoffe im Kondensat zu, ebenso die Menge des gebildeten 
W., berecbnet auf den durchgeleiteten A .; ferner die Abseheidung von C. Der %-Anteil 
zers. A. sinkt stark, bcrechnet auf die durchgeleitete Menge des Gemisches. Mit zu- 
nehmendem Aldehydgeh. sinkt in den gasformigen Rk.-Prodd. der H 2-Geh., CO +  CH4 
nimmt in ebensolehem MaBe zu; es sinkt die C,H4-, es nimmt zu dio C2H6- u. C3Hc- 
Menge. Divinyl - f  Butylen nimmt anfanglich zu, erreieht ein Maximum bei 70: 30 u. 
50:50, um dann stark abzunehmen; das Vol.-Vcrhaltnis Pseudobutylen: Divinyl 
nimmt zu. Mit steigender Aldehydkonz. des Gemisches nimmt die Aldehydbldg. all- 
miihlig ab, wahrend die auf Divinylbldg. verbrauchtc Aldehydmenge bei Gemischen 
mit iiber 20% Aldehyd grofier ist ais nach dem H , berechnet. Die H 2-Bldg. nimmt ab 
mit zunelimender Aldehydkonz. des Gemisches. — Z e r s . v o n A .  - A. - G e m i s c h e n :  
Mit zunehmendein A.-Gch. sinkt dio Divinylkonz. des Gases, nimmt die C2H4-Bldg. zu, 
sinkt dio auf den zers. Gemischanteil berechnete Divinylausbeute, wahrend das Vol.- 
Verhaltnis Pseudobutylen-Dmnyl nahezu unverandert bleibt. A. beteiligt sich an 
der Diyinylbldg. u. ist aueh fiir sich befahigt, Divinyl zu erzeugen. —  Z e r s .  v o n
A. - C2H4 - G e m i s c h e n :  C2H 4 wird beim Durchleiten durch den Kontakt selbst 
bei 500° kaum yerandert. Die Diyinylbldg. wird bei Ggw. von 10 bis 20% im A.- 
Gemisch nur wenig begiinstigt. Bei weiterer Steigerung des C2H 4-Geh. des A. sinkt 
der Divinylgeh. des Gases, wahrend das Pseudobutylen-Divinyl-Yol.-Verhaltnis fast 
unyeriindert bleibt. —  Z e r s :  v o n  A. - H20  - G e m i s c h e n :  Die Gasbldg. sinkt 
auffallend mit der Verdiinnung des A., berechnet auf durchgeleitetes Gemisch; berechnet 
auf zers. A. nimmt sie etwas zu. Der Dirinylgeh. bleibt bei geringem W.-Geh. des A. 
nahezu unyeriindert, um bei steigender Yerdiinnung allmahlich abzunehmen. Bis 
zu 30% H20  bleibt die Diyinylausbeute, berechnet auf zers. A., unyeriindert, um bei 
weiterer Vcrdiinnung scharf zu sinken. In den Rk.-Prodd. steigt die Mengo der Car- 
bonylycrbb., in den Gasen die H2- u. CO +  CH4- u. C3H 6-Menge, wahrend die C2H4- 
Konz. u. Pseudobutylen +  Divinyl abnehmen. Die prozentuale Dehydrogenisation 
des A. (H2-100/C2H5OH) nimmt zu, die Dehydratation geht zuriick. — Z e r s .  v o n
A. - H 2 - G e m i s c h o n : H 2 ist ohne wesentlichen EinfluB auf dio Divinylbldg. aus A. 
Um dic Moglichkeit des Verbrauchs des H2 zur Bindung des durch Zers. des A. gebil
deten CO klarzustellen, wurde Aldehyd u. Aldehyd 4 - H 2 iiber den Kontakt bei 450° 
geleitet. Mit Aldehyd allein bildeten sich nahezu gleiche Mengen CO u. CH4; aus 
Gemischen mit H2 entstand stets mehr CH4 ais CO. — Zers .  v  o n A. - B u t y  1 a 1 k o h o 1 - 
g e m i s c h e n :  Bis zu 20% n-C4H9OH yermindern mir unerheblich die auf den
zers. A.-Anteil bereehneten Divinylausbeuten. Infolge der Dehydratation des C4Hw0 
nimmt zu dio Menge der Butylene im Gas u. die W.-Mcnge im Kondensat. Die Pseudo- 
butylenbldg. bei der katalyt. A.-Zers. kann auf dem Wege uber n-Butylalkohol er- 
folgen. (Synthet. Kautscliuk [russ.: Ssintctitscheski Kautsehuk] 4. Nr. 1. 8—27. 
1935.) S c h o n f e ld .

Fa. Louis Blumer, Zwickau, Sa., Weichmachungsmiltel fur Kaulschukumwandlungs- 
produkte, bestehend aus Phenolathern mchrwertiger Alkohole. — Z. B. ganz oder teil- 
weiso mit Phcnol, Kresol, Guajacol, Resorcin, Naphthol, p-Dioxydiphenylmethan, 
yerathertes Glycerin. Aueh halogenierte Phenole konnen yerwendet werden. (D. R- P- 
620 751 KI. 39b vom 31/5.1932, ausg. 25/10. 1935.) P a n k ó w .

United States Rubber Co., New York, N. Y ., ubert. von: Ludwig Meuser und 
Percy joshua Leaper, Naugatuck, Conn., V. St. A., Herstdlung von Aminketonkonden- 
sationsprodukien. Die Kondensation der im A. P. 1 807 355; C. 1931. II. 1774 genannten 
sekundaren aromat. Aminę u. Ketone, insbesondere von Phenyl-fi-naphthylaniin oder 
Diphenylamin u. Aceton, erfolgt durch yiclstd. Erliitzen in Ggw. von H.T. Nach Be- 
endigung der Rk. wird eingedampft. Die erhaltenen harzartigen Prodd. dienen ais 
Alterunsjssdiutzmittd fiir Kautsehuk. Hierzu ygl. aueh A. P. 1 975 167; C. 1935- I- 3056. 
(A. P. 2 002642 vom 28/4. 1932, ausg. 28/5. 1935.) N o c v e l .

S. A. Subbotin, W. W. Andrejew und F. A. Wergiles, U.S.S.R., Regenerieren  
von Kautsehuk. Der zerkleinerte Gummi wird mit etwa der 10-fachen Menge einer 
bei 140— 180° sd. KW-stoff-Fraktion extrahiert, dio bei der Darst. von Divinyl aus A. 
erhalten wird. (Russ. P. 43 152 yom 25/11. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r -  

W. A. Fomin, U. S. S. R., Entschicefdn von Gummi. Der Gummi wird in einem 
organ. Lósungsm., z. B. C6H,C12, gel. u. nach Zusatz yon etwa 20% CC14 in Ggw. von 
Fe-, Al- oder Cu-Pulver u. geloschtem Kalk auf 100— 120° erhitzt. Das Bk.-Prod.
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wird filtriert u. das Losungsm. abdest. Dor erhaltenc Kautschuk ist noch S-haltig 
u. wird zwecks Entfernung des restlichen S bis auf etwa l °/0 mit Aceton cxtrahiert. 
(Russ. P. 40 565 vom 18/12. 1934, ausg. 31/12. 1934.) R ic h t e r .

Thomas Arnold und Stanley Arnold, England, Kautschukmischung, enthaltend 
fein gepulyerte Schlacke, sowio event. Sand-, Kohle-, Koks-, Zement-, Bimsstein- 
oder Granitpulyer. Bei Verwendung groBercr Schlackemengen ist ein neutralisiercnder 
Alkalizusatz zweckmaBig. Ferner Zusatz ublicher Fiill- u. Vulkanisiermittel. Fur 
Pflasterblocke, Schieferdacher, Fliesen, Reifen, Schuhc mischt man 900 g Hochofen- 
schlackc u. 57 g Kohle in 1130 g Kautschukmilch u. riihrt bis zur beginnendcn Koagu- 
lation, worauf dic M. in die entsprechenden Formen gegossen wird. Nach dcm Trocknen 
wird gepreBt. Statt in Kautschukmilch kann man die Schlacke auch in Rohkautschuk 
oder Kautschuldsg. einmischen. (F. P. 774 861 yom 22/6. 1934, ausg. 15/12. 1934. 
EfPnorr. 23/6. 1933 u. 12/2. 1934.) P a n k ó w .

Brown Co., iibert. von: Milton O. Schur, Berlin, N. H., V. St. A., Herstellung 
wafirigcr Dispersionen von Wachsen, ólen oder Fetten und dereń Zusalz zu Kautschuk
milch. Man kann wachs-, ol- oder fettartige Stoffe in W. dispergieren, wobei man die 
erweichten Stoffe mit einem pulverfórmigen Kautschukfiillstoff (z. B. ZnO) mischt 
u. danach in W. dispergiert. Verwendung zum Gew'ebestreichen. Man kann diese 
Dispersionen auch Kautschukmilch zusetzen. Genannt sind Ozokerit, Ceresin u. Age 
Rite Gel (Misehung von Ditolylamin u. Petroleumwachs). Verwendung der Kautschuk
milch fiir Tauchwaren, Gowebe- oder Cordimpriignierung. (A. P. 1977 211 vom 4/9.
1931, ausg. 16/10. 1934.) P a n k ó w .

Georg Goli und Ernst Helft, Berlin, Herstellung von Leim-Kaulschuhnischungen, 
dad. gek., daB man Mischungen aus Leim u. hóhermolekularen Fettalkoholen her- 
stellt u. diese Mischungen in den Kautschuk (I) einmischt. —  Man setzt z. B. zu Leim- 
briihe 5% Dodecylalkohol, trocknet u. mischt in I oder man lost Pcrlleim nach Zu
satz von etwas Stearinalkohol, mischt mit I u. gibt diese Vormischung zu anderen 
Kautschukmischungen. (D. R. P. 618 657 KI. 39b yom 9/8. 1933, ausg. 13/9. 
1935.) P a n k ó w .

Fiirst & Hoeft, Berlin, iibert. von: Bertold Ftirst, Berlin-Niederschoneweide, 
Klebeschichten aus Kautschuk. Lcderbander, die yerklebt werden Bollen, erhalten auf 
einer Seite eine Schicht aus Kautschuk, einem Beschleuniger u. einem Aktivator, 
auf der Gegenseite eine Schicht aus Kautschuk, S u. einem Aktivator (ZnO). Beim 
Aneinanderprcssen dieser Schichten erfolgt Verklebung u. Vulkanisation der Kautschuk- 
schicht. (E. P. 417 987 vom 29/5. 1934, ausg. 15/11. 1934. D. Prior. 18/1. 1934.) P an k .

Nicola S. Archetti, Germantown, Pa., V. St. A., Reparalurmasse zum Reparieren 
rore Kautschuk- und Lederwaren (Sohlen, Sclilauche, Matten, Reifen, Regenmanteln, 
auch fiir Dachbedeckungsmateriai). Man gibt zu einer Kautschuklsg. etwas weniger 
ais die gleicho Menge fein gemahlenen Asbest, der mit etwas BleiweiB gemischt ist, 
u. darauf die halbe Menge (bezogen auf Asbest) MgO, das zweckmaBig einen Trockner 
enthalt. Vorteilhaft ist ein geringer Zusatz von Portlandzement. Soli die M. fiir Dach- 
bekleidungen verwendet werden, so erhalt sie einen weiteren Zusatz von Cu- oder 
Stahlwolle; Lederfasern sind weniger brauchbar. (A. P. 1981769  vom 4/6. 1932, 
ausg. 20/11. 1934.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Conn., ubert. von: Merwyn C. Teague, 
Jackson Heights, N. Y ., V. St. A., Verwendung ron Kautschukmilch ais Klebmittel. 
Man yersetzt ammoniakal. Kautschukmilch mit etwas Nekal u. evtl. etwas Seife u. 
gibt HCHO zur Bldg. yon Hcxamethylentetramin zu. Statt Nekal kann man bei 
Kautschukmilch, die nicht zusammen m it Gewebe yerwendet wird, auch NaOH oder 
KOH yerwenden u. nach der Bindung des NH 3 mit HCHO noch Na-Perborat zufiigen. 
Die so behandelto Kautschukmilch wird mit 01, Gummi u. Fiillstoffen yersetzt u. 
zum Kleben yon Schuhen yerwendet. (A. P. 1 967 336 yom 2/10. 1931, ausg. 24/7.
1934.) P a n k ó w .

RoddisLumber and Veneer Co., Marshfield, Wis., iibert. yon: Wilbur L. Jones, 
Madison, Wis., V. St. A., Vereinigen von Metali- mit Holzplatten. Man iiberzieht das 
Metali mit einer Misehung aus Kautschukmilch u. Na-Silicat (26,4—31,5% S i02 u. 
8,9—10,5°/o NaaO), die auch etwas Casein, Harzleim, NH4C1, Fiillstoffe u. Beschleuniger 
enthalten kann, trocknet u. yulkanisiert vor oder nach Aufbringen der eigentlichen 
Leimschieht (Casein-, Blutalbumin-, Kunstharzleim), worauf die Holzschicht aufgepreBt 
wird. (A. P. 2 006 770 yom 4/2. 1933, ausg. 2/7. 1935.) Pa n k ó w .
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National Standard Co., V. St. A., Kaulschukubcrzuge auf Eisen und Stahl. Dio 
Teile werden zunachst elektrolyt. oder auf schmclzfl. Wege yerzinkt u. dann elektrolyt. 
verkupfert, worauf der Kautschukuberzug durch Vulkanisieren aufgebracht wird. 
Der erstc Metalluberzug soli nur dtinn sein, z. B. taucht man dio Teile nur 1—5 Sek. 
in ein Bad aus fl. Zn von 449° u. cntfernt den UberschuB. (F. P. 773 928 vom 31/3.
1934, ausg. 28/11. 1934. A. Prior. 10/4. 1933.) Ma r k h o f f .

Lucien Chięiuand, Frankreich, Orne, Schutziiberzug auf Brennsloffbehdltern u. dgl.,
insbesondero bei Flugzeugen u. Luftschiffen. Man iiberzieht die Behiilter mit einer 
Mischung aus Kautschuk (20—70°/o), polymerisiertem u. vulkanisiertem 01 (28—78%) 
u. einem Alterungsschutzmittel (2— 10%) oder aus harzartigem Kongokautschuk 
(1 kg) u. Harzól (200 g). Hieriiber kommt ein t)berzug aus yulkanisiertem Kautschuk, 
kautschukiortem Gewebe oder flammensicher gemachtem undurchlassigem Seiden- 
papier. GeschoBlóchcr in den Behaltem werden durch die M. abgedichtet. (F. P. 
785146 vom 24/4. 1934, ausg. 2/8. 1935.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung plaslischcr orga- 
nischer Polysidfidmassen durch Umsetzung yon Sulfiden oder Polysulfiden der Alkalien 
oder Erdalkalien mit Polyhalogenverbb., dereń Halogen mit C-Atomen yerbunden ist 
u. die eino oder mehrere CO-Gruppen enthalten. Solche Verbb. sind Ester mehrwertiger 
Alkohole wio Glycerin mit lialogenierten Fettsauren wie Mono- oder Dichloressig- 
saure oder -propionsaure, Ester von Halogcnalkoholen mit halogenierten Sauren oder 
mit inohrbas. Sauren oder mit Kohlensaure, Polyhalogenketonc, Amidę von Halogen- 
siiuren u. Polyamiden, Harnstoffderiw., bei denen die Halogenalkylgruppe am N sitzt, 
Amidę der Halogensauren u. der Halogenalkylamine oder Amido von Polycarbonsauren 
u. Halogenamincn. Die Harnstoffderiw. kónnen statt der CO- aueh die CS-Grappc 
enthalten. Genannt sind im einzolnen Glycerintrinwnochloracetal, Glykoldi-(dichlor- 
acetal), Sorbiltcłra-(cJdoracdal), symm. Dicliloraceton, der Monochlorenstgsaure-fl- 
cMorałhyleiter, das MonocMoressigsaurc-fi-chlorathylamid, Dichlordiacetylaihylendiamin, 
der Dichlordiathylester der Kohlensaure. Die Umsetzung kann in Ggw. von Vcr- 
dunnungsmitteln wie W. oder A. bis zu 100° erfolgen, evtl. unter Zusatz von Einul- 
gierungsmitteln wie Na-Diisobutylnaphthalinsulfonat, Kondensationsprodd. von Fett
sauren mit aliphat. Aminalkylsulfonsauren, Kondensationsprodd. von Olsaurechlorid 
mit Aminosauren wie hydrolysiertem Albumin, ferner frisch gefalltem B aS04, Mg(OH)2 
oder Al-Silicat. In diesem Fali erhalt man dic Kondensationsprodd. in Form von 
Latex, der wie Kautschukmilch gereinigt u. yerarbeitet werden kann. Die erhaltenen 
Polvsulfidverbb. sind sl. in organ. Lósungsmm. u. eignen sich fiir ólfeste Gegenstandc. 
Sio kónnen einer Nachbehandlung durch Erwarmen ahnhch der Kautschukyulkanisatiou 
unterworfen werden, wobei sie evtl. vorher mit Kautschuk gemischt werden kónnen. 
Man erhalt dann kautschuk- oder lederahnliche Prodd. (F. P. 785705 vom 15/2.
1935, ausg. 17/8. 1935. D. Priorr. 17/2. u. 26/5. 1934.) P a n k ó w .

General Cable Corp., New York, ubert. von: George Spencer Lobdell, Pierrc-
pont, N. Y ., V. St. A., Vulkanisieren einer plasiischen Alktjlenpolysulfidmasse durch 
Erhitzen in Ggw. eines Stoffes, der mit den wahrend des Heizens entstehenden gas- 
fórmigen Stoffen Kondensationsprodd. bildet. (Can. P. 346 675 vom 24/10. 1933, 
ausg. 11/12. 1934. A. Prior. 26/10. 1932.) PANKÓW.

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
E. Bontcheif, Rosernl. II. (Vgl. O. 1936. I. 207.) Es werden dic Rosen- 

krankhcitcn besprochcn. (Manufactur. Chetnist pharmac. Ćosmetic Perfum. Trade J-
6. 325—28. Okt. 1935.) E llmer.

A. Lewinson, Neuere Arbeilsmethodcn der Riechstoffchemie. Krit. Abhandlung 
iiber die in den letzten Jahrcn yeróffentlichten Arbeiten. Besprechung der Herst. 
von K\V-stoffen, Alkoholen u. Aldehyden nach neuen Verff. (Riechstoffind. u. Kosmetik 
10. S 5 — 8 8 . 104— 0 6 . 120— 23. 133— 3 6 . 1 9 3 5 .) E l l m e r .

G. Louveau, Fon Pinus maritima zur Parfumerie. Abhandlung iiber die Terpentin- 
gewinnung in Frankreich (Landes) u. die Umwandlungsprodd. des Terpentinols bzw. 
des Pinens. (Rev. Marąues Parfum. Sayonn. 13. 272—73. 293— 94. Sept. 1935.) E llM.

Erich Walter, Die kunstlichc Alterung von Parfiims. (Vgl. C. 1934- II. 4030.) 
Besprechung der kiinstlichen Alterung im „Oxyesterator“ u. Erwiderung auf die Be- 
merkungen von J a n is t y n  (C. 1935- I. 3860). (Dtsch. Parfum.-Ztg. 21- 195—96. 
10/7. 1935.) E llm er .
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H. Janistyn. Die kunslliche- Alterung von Parfums. Das von WALTER (vgl. vorst.
Ref.) empfohlcnc Katadyn-Yerf. ist zwar gceignct, den Gorucli von A. zu mildern; 
Vf. ist jedoch nicht der Ansicht, daB cs die natiirliche Altcrung cincs Extraits ersetzen 
kann. (Dtseh. Parfiim.-Ztg. 21- 275— 76. 25/9. 1935.) E l l m e r .

Th. Ruemele, Alkalischc oder saure Kosmctika? Mit Ausnahme spezif. wirkonder 
Mittel, z. B. Depilatorien oder speziellen biolog. Cremes, ist denjenigen Haut- u. Haar- 
pflegemittcln der Vorzug zu geben, dereń pg-Wert dem der n. Haut am nachstcn 
kommt. Erlauterung an Beispielen. (Seifensieder-Ztg. 62. 807—08. 827—29. 
1935.) " _____________________________E l lm er .

N. A. Daew und B. A. Roppoport, U.S.S.R., Trennung von Salicylsaurealdehyd 
m d Phcnol. Die Misehung aus Salicylsaurealdehyd (I) u. Phenol (II) wird in wss. 
NaOH gel. u. mit N aH S03 u. NaCl versetzt. Die ausgeschiedene Bisulfityerb. wird 
abgotrennt, angesauert u. mit W.-Dampf dest. — Eine Misehung aus 50 g I u. 50 g II 
wird in 300 g 15%ig. NaOH gel. u. mit 25 ccm N aH S03-Lsg. (36%ig) sowio 100 g NaCl 
ycrsetzt. Bei der Dest. der abgeschicdenen Bisulfityerb. mit W.-Dampf werden 47 g I 
erhalten. Der gereinigtc Aldehyd findet in der Riechstoffindustrie Verwendung. 
(Russ. P. 42 997 vom 26/11. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kosmetiśęhe Lichtschutz- 
prdparaie, bestehend aus einer Lsg. oder Dispersion (W., A., Bzl., CC14, CHC13 u. Aceton 
sind nicht gecignet) von farblosen imgiftigon organ. Verbb., die keino phenol. OH- 
Gruppcn enthalten u. stark absorbierend fiir Ultraviolott mit einem Minimum der 
Kurve zwischen 310 u. 350 m/i entsprochend einem Anstcigen des Logarithmus des 
molekularen Ausloscliungskooff. bei wenigstens 1— 10 m /ł sind. Solcho Verbb. sind 
z. B. Phenylbcnzimidazolsulfonsaurc, 2-p-Tohjlbenzimidazol, 2-p-Mdhoxyphenylbenz- 
imidazol (F. 224— 225°, aus o-Phenylendiamin u. p-Mdhoxybenzoesćiure, mehrere 
Stunden, 170— 180°), Ślilben, 2-Plicnylindol bzw. -benzimidazol, -benzozazol, gel. in 
Wollfett, Paraffinol u. dgl. (E. P. 435 811 vom 29/3. 1934, ausg. 24/10. 1935.) A lti>.

Nicolas Marchione, Frankrcich, Haarpflegemittel, bestehend aus 4 (g) Henna, 
15 S, 1% Chinin, 5 Campher, 1 Ricinusol, 4}/2 Formol, 1 1 A. (38°), Ricchstoff. (F. P. 
787 918"vom 12/2. 1935, ausg. 1/10. 1935.)* A l t p e t e r .

Milthiade Stamati Athimaris, Gricchcnland, Herstdlung von Dauerwellcn. Bei 
der Herst. der Dauerwellen wird zur Vermeidung yon Versengen das Erhitzen mit 
Hilfo einer chem. Heizmasse yorgenommen, dio z. B. aus 90% Papiermasse, 7% 
krystallin. Sublimat (,,sublimć“), 3% Citronensaure besteht; dic 51. wird zwischen 
Al-Folien gepackt u. kurz vor Gobrauch in W. getaucht, worauf dureh exotherm. Rk. 
die M. sich auf etwa 100° erhitzt. (F. P. 788 003 vom 28/3. 1935, ausg. 2/10. 1935. 
Griech. Prior. 16/10. 1934.) ALTPETER.

P. Coremans, Vieux-Dieu, Belgien, Lósung fur Dauerwellen, bestehend aus dest. 
W- (85%), (NH,)2S 0 3 (3%), Glycerin (10%). NH3 (2%) u. Farbstoff. (Belg. P. 399 636 
vom 13/11. 1933, Ausz. veróff. 12/4. 1934.) A l t p e t e r .

Robert Bushby, Cosmctics, and how to make them. London: Pitman. 1936. (103 S.) 5 s.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
F. Tódt, Die Bedeulung der physikalisch-ckemiscJien Forschung f iir  die Zucker- 

tnduslrie. Vf. behandelt dic Bedeutung der physikal.-chem. GesetzmaGigkeiten bei 
.̂er ^uckerfabrikation u. die Wichtigkeit u. Anwendung physikal.-chem. MeCmethoden 

fiir die Betriebskontrolle in der Zuckerindustric. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Chem. 41. 514— 18. 1935.) T a e g e .\te r .

Bodo Heinemann und Hans Schiebel, Diffusion nach dem Prinzip der inneren 
■jlassencntlastling. Vff. legen sowohl dio theoret. Grundlagen, ais auch dic prakt. Dureh- 
fiihrung ihrer neuen Arbeitsweise in der Diffusionsbatteric dar. —  In einem gefiilltcn 
l)iffuseur nimmt der Massendruck von oben nach unten zu ; er yorursaeht im wesent- 
lichen die unyollkommene Saftgeschwindigkeit in der Batteric. Es werden deshalb 
ringformige Druckaufnahmeelemcnte im Innern der Diffuseure angebracht, welche 
den inneren Massendruck der Schnitzelmasse unterteilen usw. (Beschreibung der An- 
ordnung). Die Verlangerung des Diffusionsweges, die dureh diese Aufhebung des inneren 
Massendruckes móglich ist, ist das Entschcidende. Dadurch kann der Saftabzug bei
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n. Auslaugung bis auf 93% herabgesctzt werden (gegenuber sonst 120— 140%). (Dtsch. 
Zuckerind. 60. 121—22. 141—42. 160— 64. 1935.) Ta e g e n e r .

B. Heinemann und H. Schiebel, Uber Eiribaulen in  Diffuseuren zum Zweeke 
des besseren Druckens. (Vgl. vorst. Ref.) Durch weitgehende Aufhebung des inneren 
Massendruckes war es moglich, die wirksame Diffusionslange in der Batterie beinahe 
zu Yordoppeln, ohne die Saftgeschwindigkcit herabzusetzen. Die gleiche Fl.-Menge 
wurde in der gleichen Zeit iiber die 2,2-fach groBerc Gewichtsmengo Schnitzcl hinweg- 
gefiihrt. Die ausgelaugten Schnitzel zeigtcn niedrigere Werte ais sonst, der Saftabzug 
konnte auf ca. 90% herabgesetzt u. dio Saftdichten auf etwa 20° Brix erhoht werden. 
(Dtsch. Zuckerind. 60. 245— 48. 1935.) T a e g e n e r .

B. Heinemann und H. Schiebel, Uber Einbaułen in Diffuseure. (Vgl. die vorst.
Reff.) (Dtsch. Zuckerind. 60. 337. 1935.) Ta e g e n e r .

C. W. Schonebaum und W. H. G. Moen, Entfeniung der Kolloide aus dem
Itubcnrohsaft bei verschiedenen Saftreinigungsmethoden. (Int. Sugar-J. 37. 303—06; 
Zbl. Zuckerind. 43. 512— 13. 1935. —  C. 1935. II. 611.) T a e g e n e r .

J. Dśdek und J. Va5atko, Die optimale Koagulation mit Kalk. Der Einflup der 
naiurlichen Alkaliłdt. Das Optimum der Vorscheidung u. demnach auch das Koagu- 
lationsoptimum sind keincswegs an ein bestimmtes pn gebunden; ebenso ist auch 
die Alkalitat des Filtratcs kein MaB des Koagulationsoptimums. Auch die in den Nd. 
iibergegangeno bzw. in der Lsg. verbliebene Ca-Menge ist nicht konstant. Es kann 
also weder der zugesetzte Kalk oder die Gesamtalkalitat, noch die akt. Alkalitat (ph) 
imstande sein, das Koagulationsoptimum eindeutig u. fiir alle Rubensafte einheitlich 
zu charakterisieren. Das Koagulationsoptimum liegt bei um so hoherem pH-Wcrt, 
je hoher der Geh. an NaOH bzw. je hoher dio naturliche Alkalitat des Saftes ist. Es 
ist auch nicht durch die gesamte Ca"-Konz. gegeben. Wenn eine optimale Vorscheidung 
mit dem Zusatz einer kleinen Kalkmenge „ a u f  e i n m a 1“ yorgenommen werden 
soli, so muB stets der Prozentsatz an CaO neu bestimmt werden. Das erubrigt sich 
aber bei der progressiven Vorscheidung. (Z. Zuckerind. eechoslor. Republ. 59 (16). 
469—71. 1935.) " " Ta e g e n e r .

O. Spengler und St. Bottger, Beilrag zur Aufkldrung einiger Verfdrbungs- 
erscheinungen beim Verdampfen und Verkochen. Obwohl zwischen Saftfarbe u. Zucker- 
type nicht unbedingt eine Parallelitat besteht, wird eine Farbyerbesserung der Safte 
doeh stets mit einer wesentliehen Verbesserung der Zuckertype parallel gehen. Auch 
die iibrigen Faktoren zur Kennzeichnung der Saftbeschaffenheit (Filtration, Reinheit, 
Ca-Geh. usw.) laufen der Saftfarbe parallel. Die in der Farbę der Safte ofters beob- 
achteten, z. T. erheblichen Schwankungen konnen auf den Yerschiedenen Reifegrad 
des Rubenmateriales, sowie die Bodenart bzw. Diingung zuriickgefuhrt werden. Dic 
Saftfarbe wird durch den Reifegrad bzw. die auf Grund verschiedener Reife bedingtc 
verschiedenartige Zus. der Riibe am starksten beeinfluBt, dagegen ist die Anderung 
durch Diingung verschwindend gering. Der Inyertzucker u. seine Zers.-Prodd. diirfton 
den Hauptanteil der anormal hohen Saftverfarbung ausmachen. GroBen EinfluB hat 
die Batteriearbeit (Temp., Zeitdauer, pn-Wert u. SchnitzelgroBe) auf den Invertzucker- 
geh. u. damit auf die zu erwartende Saftfarbe bzw. Zuckertype. Vff. empfehlen, dic 
BetTiebskontrolle auch auf die Best. des Inrertzuckers in den frisclien Sehnitzeln, im 
Iłohsaft u. Diinnsaft zu erweitern. Zur Vermeidung anormaler Saftfarbe hat sich dic 
Schnitzelschwefelung bewahrt, besonders in Verb. mit einer kraftigen Einw. des Scheidc- 
kalkes in der Hitze. Auch dic Yerfarbung des Dicksaftes naeh etwa 4 Stdn. langem 
Erhitzen auf ca. 90° bei einem pn von 9,6 kann zur Kennzeichnung der Saftbeschaffen- 
heit dienen. Erleidet Dicksaft naeh dieser Einw. keine besondere Yerfarbung, dann 
besteht zwischen der Dicksaftfarbe u. der Zuckertype eine Parallelitat. (Z. Wirtschafts- 
gruppe Zuckerind. 85- 447— 60. 1935.) TAEGENER.

A. Mir5ev, Der Einflufi des Ólzusatzes auf die Verringerung der Schaumbildung 
bei Zuckersdften und Losungen. Bei der Unters. der Wirksamkeit von Fetten auf dio 
Schaumbldg. von Zuckersaften u. Rohzuckerlsgg. stelltc Vf. fest, daB die zur Be- 
schrankimg der Schaumbldg. bei den verschiedenen Zuckerlsgg. erforderlichen 01- 
mengen sioh innerhalb sehr weiter Grenzen bewegen. Emulsionen zeigten eine besserc 
Wrkg. ais Rubol allein. Auch Mineralole bzw. Mischungen von Riiból mit Mineralól 
erge&n gunstige Resultate. (Z. Zuckerind. 6echoslov. Republ. 60 (17). 36— 40. 4/10. 
1935.) ' Ta e g e n e r .

P. M. Siline, Krystallisation des Zuckers und M elassebildung. II. K ry s ta llisa tio n s• 
geschioindigkeit der NachproduktfUllmasse. (I. vgl. C. 1936. I. 209.) Vf. behandelt
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die Theorie u. die Experimentalunterss. der KrystallisationBgesohwindigkeit (K.) von 
Zuckerlsgg. mit niederer Reinheit. Die K. ist in solchen Lsgg. proportional der uber- 
schiissigen Obersattigung, die sich beim Erwarmen durch Auflosen von yerschiedenen 
Mengcn Zucker in ein u. demselben Ablauf ergibt (jedoch nicht bei Verdampfung des- 
selben Saftcs zu yerschiedenen Konzz.). Die Krystallisationsgeschwindigkeit hangt 
weder von der GroBe, noch yon der Anzahl der Krystalle in der Eiillmasse ab. Aueh 
die Schnelligkeit des Umruhrens hat keinen EinfluB auf die K., da die Rolle des Riihr- 
werkes nur darin besteht, die Krystalle im ununterbroehenen Fallen zu halten. Dagegen 
beeinfluBt der Reinheitsąuotient der gesatt. Lsg. die K. in hohem MaBe. Melassen 
von 55,5 Reinheit besitzen eine K., die etwa 64-mal geringer ist ais die reiner Saccharose. 
(Buli. Ass. Chimistes 52 . 364—72. Mai 1935.) T a e g e n e r .

P. M. Siline und Z.-A. Siline, Krystallisation des Zuckers und Mdassebildung.
III. Krystallisation der 2. Fiillmasse und Mdassebildung. (II. ygl. yorst. Ref.) Kritik 
der alten Theorie der Krystallisation der Nachprodukte. —  Die Rcgulierung der Obc-r- 
sattigung ist das Hauptproblem. — Das Zufiigen yon W. am Ende der Krystallisation 
in der Fiillmasse soli dio Yiscositat bis auf etwa 4000 Centipoise herabsetzen, um ein 
gutes Schleudern zu gewahrleisten. Nach der Wasserzugabe muB (bei normaler Arbeits- 
weisc) die Melasse eine gesatt. (aber nicht ubersattigte!) Zuckerlsg. sein. —  Angabe 
einer Formel zur Bereehnung des notigen Wasserzusatzes. —  Der Reinheitsąuotient 
der Melasse hangt ab : von ihrem Sattigungskoeff., yon der GleichmaBigkeit der Krystalle 
u. der Hóhe der Konz. der 2. Fiillmasse am Ende des Yerkochens, von der Anzahl 
der Zentrifugen u. ihrer Umdrehungszahl. Es wird eine einfaehe Methode angegeben, 
um den „normalen“ Reinheitsąuotienten der Melasse zu finden. (Buli. Ass. Chimistes 52. 
516—26. Juli/Aug. 1935.) Ta e g e n e r .

B. Hospes, Der Gang der Reinheitsąuotienten bei der Kartoffelstarkecrzeugung. II. 
(I. vgl. C. 1936. I. 455.) Beschreibung der Bewegung des Reinheitsąuotienten der 
Starkę in der Haupterzeugungslinie. Einzelheiten (Tabellen) im Original. (Z. Spiritusind. 
58. 333—34. 31/10. 1935. Deutsch-Brod.) Gr o sz f e l d .

Josef Kadlec, Neues Filtrierpapier fiir  Zuckerfabrikslaboratorien. (Z. Zuekerind. 
ćechosloy. Bepubl. 60 (17). 31. 27/9. 1935.) T a e g e n e r .

Erhard Landt, Uber die Viscositat konzentrierter Zuckerlosungen. Gegeniiberstellung 
cigener, mit dem IIÓPPLER-Viscosimeter ermittelter MeBergebnisse mit denen anderor 
Forscher innerhalb eines Konz.-Bereiches yon 60— 73% u. eines Temp.-Interyalles 
von 20—70°. (Z. Wirtschaftsgruppe Zuekerind. 85. 394—404. 1935.) T a e g e n e r .

E. Landt, Uber das neue Zeisssche Eintauchrefraktometer mit Goldbachdurchflufi- 
kUveUe. Beschreibung des App. u. Darlegung seiner Verwendungsm6glichkeiten. Eine 
neue IJnirechnungstabelle ist beigegeben. (Dtsch. Zuekerind. 60. 641—42. 1935.) T a e g .

R. Salani und s. Fineschi, Uber die direkte Bestimmung der Fructose und ihre 
Anwendung. Nachkontrolle der Methode von N y n s  (C. 1925. I. 1463) ergab dereń 
Brauchbarkeit. (Ind. saccarif. ital. 28. 291—94. 1935. Florenz.) Gr im m e .

F. W. Zerban, W. J. Hughes und M. H. Wiley, Vergleich offizidler Methoden 
zur Bestimmung reduzierender Zucker in Rohrrohzuckem. (Vgl. C. 1935. I. 3730.) Die 
Methoden von H e r z f e l d ,  A l l ih n - B r o w n e  u . M u n so n  u. W a lk e r  (20, 25 u. 4 g 
Zucker in 100 ccm) werden yerglichen. Fiir dio Unters. werden die Rohzuckerlsgg. 
zunachst mit neutralem Bleiacetat (Lsg.) geklart u. dann mit troekenem K-Oxalat 
entbleit. Die ALLIHNsche Methode ergab, nach der Korrektion mit der Formel yon 
B ro w n e , wesentlich niedrigere Resultate, wahrend die Ergebnisse nach M u n so n  
u. W a lk e r  betrachtlich hoher lagen, ais die nach H e r z f e l d  gefundenen Werte. Es 
ist maglich, daB diese Unterschiede in einem yerschiedenen Yerhaltnis der im Zucker 
vorliegenden Dextrose u. Lavulose begriindet sind. Bei Vergleichsyerss. mit reiner 
Saccharose, der wechselnde Mengen reinen Invertzuckers zugesetzt wurden, ergab 
H e r z f e ld s  Methode die besten Resultate. Wiihrend die niedrigen Zahlen nach 
A l l ih n  yielleicht auf ein anderes Reduktionsverhaltnis zwischen Dextrose u. Invert- 
zucker in Ggw. von Saccharose ais in Abwescnheit derselben zuruckzufiihren sind, 
lieBen sich die hoheren Werte nach MUNSON u. W a lk e r  eyentuell auf Yersuchs- 
fehlcr (bei nur 4 g in 100 ccm) zuriickfuhren, die sich bei der Umrechnung noch mchr 
hemerkbar machen. Bei Robrrolizuckern scheint demnach die Methode yon H e r z 
feld  die beste zu sein; sie gab im Vergleich mit der Yolumetr. Arbeitsweise von La n e  
n. F.YNONguteDbereinstimmung. (J. Ass.off.agric. Chemists 18. 118—22. 1935.) Ta e g .
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F. P. W oiteako, U.S.S.R., Konseruieren von Zuckcrriiben. Dio Zuekerruben werden 
mit Ofengasen behandelt. (Russ. P. 43 269 vom 24/7. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ich t.

A. Haccjuart, Tervueren, Belgien, Gewinnung von Zucker aus Rolizuckersajt. Der 
Rohsaft aus Riiben, Zućkerrohr oder zuekerhaltigen Pflanzcn wird bis zur Sirupdicke 
u. bis zum Siittigungspunkt eingedickt, worauf zu dem w. Sirup A. zugesetzt wird. 
Die M. wird langsam abkiihlen gelassen u. die ausgeschiedenen Zuckerki'ystalle werden 
dann abgesehleudert. (Belg. P. 380 504 vom 12/6. 1931, Auszug veróff. 12/2.
1932.) M. F. Muller .

XV. Garungsindustrie.
Wilhelm Halden, Zur Kennlnis des Fetl- und Lipoidstoffwechsels der Hefen. 3. Mitt. 

Słerin- und Fettanreicherung in  untergariger Brauereihefe. (2. vgl. BlLGER, H a LU EN 
u. Za c h e r l , C. 1934. II. 3687.) Fiir eine untergiirige Hefe, Typus F r o h b e r g , werden 
die Behandlungsbedingungen ermittelt, unter denen die Lipoid-Bldg. in den meisten 
Zellen zur Hauptrk. wird. Dies ist der Fali bei einem W.-Geh. der Suspension unter 
85°/„. Bei der Lipoidanreieherung auf festen Unterlagen nimmt der Geh. an Sterinen 
rascher zu ais der Geh. der Glyeeridfette. Der Ergosterinanteil der Steringemischc 
aus untergariger Bierhefe lag im Mittel bei 80%. Die Sauerung der auf Agar behandelten 
Hefekulturen zeigt raschen Anstieg. Das pH sinkt in wenigen Tagen auf 3,8. Der 
Glykogengeh. blieb wahrend der Behandlung auf Agar prakt. konstant. Wahrend 
der Lipoidanreieherung sammelte sich in den Agarbóden A cetylmelhylcarbinol (Aceloin) an. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 225. 249— 72. 1934.) SCHINDLER.

Martha Sobotka, Wilhelm Halden und Ferdinand Bilger, Zur Kennłnis des 
Fett- und Lipoidstoffwechsels der Hefen. 4. Mitt. Der Vorgang der Sterin- und Felt- 
anreicherung in untergariger Brauereihefe. (3. vgl. vorst. Ref.) Es wurde festgestellt, 
daB der Vorgang der Lipoidanreieherung in untergariger Brauereihefe durch W.-Entzug 
ausgelóst u. gesteuert wird. Ausschlaggebend hierbei ist die Behandlung der Hefe- 
kultur m it A.-Dampf bei maBiger Lilftung, wobei der ProzeB auf glucosehaltigem Nahr- 
boden gunstiger verlauft, ais auf nalirstoff losem. Es besteht kein Zusammenhang 
zwisehen Lipoid- u. Total-N-Werten. Der Abfall des Total-N-Wcrtes ist bedingt durch 
N-Mangel u. W.-Entzug, dessen Schwellenwert bei 73% W.-Geh. liegt. Der Vorgang 
verlauft gesetzmaBig in bezug auf Vers.-Dauer, Trockengewichts-, Lipoid- u. Sterin- 
zmiahme. Mehrere Tabellen u. Angaben der Vers.-Anordnungen. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 234. 1—20. 19/6. 1935.) S c h in d l e r .

Soc. An. Usines de Melle, Frankreich, Gdrverfahren. Die Unterdriickung der 
den gebildeten A. oxydierenden Mikroorganismen, z. B. Mycoderma vini, gcschieht 
dureh Vergarung in C 02-Atmosphare unter Druck in geschlossenen Behaltem. Statt 
CO, kann auch H, oder N , yerwendet werden. (F. P. 788126 vom 1/4. 1935, ausg. 
4/10. 1935.) ‘ ' S c h in d l e r .

George L. N. Meyer, Milwaukee, Wis., V. St. A., Imprdgtiieren von auf Flaschen 
gefulltem Bier mit CO2. Das Sattigcn mit C02 erfolgt in 2 Stufen, u. zwar wird zunachst 
bei 10° u. 3,7 kg/qcm u. dann bei 4,5° u. 4,6 kg/qem Druck impragniert. Es wird hier- 
durch eine innigere Bindung der C 02 in der FI. erreicht. (A. P. 2 016 384 vom 5/5.
1933, ausg. 8/10. 1935.) S c h in d l e r .

Michel Haimovici, Frankreich, Entfehien von Eiseni-erbindungen aus Weinen.
Der Wein wird zunachst mit 0 3 behandelt u. dann durch ein mit Bimsstein beschicktes 
Rohr geleitet, worauf sich die unl. gewordenen Fe-Verbb. abscheiden. (F. P. 787 273
vom 16/6. 1934, ausg. 19/9. 1935.) S c h in d l e r .

Felix Werner, Berlin, Herstellung eines schaumenden, alkoholhalłigen Gelrdnkes 
aus Getreide durch Gdrung, dad. gek., daB ais Ausgangsstoff eine Abkochung von un- 
gemalztem Getreide venvendet wird, die nach Zusatz von Zueker in iiblicher Weise 
yergoren wird. — Zu 100 1 FI. werden z. B. 25 kg Weizen 2 Stdn. in 75 1 W. gekocht 
u. nach dem Abkiihlen der FI. diese nach u. nach mit 20—25 kg Zucker, 50 g Citroncn- 
saure u. spater mit 2 g Tannin versetzt. (D. R. P. 621 289 KI. 6c vom 27/10. 1931, 
ausg. 4/11. 1 9 3 5 . ) ___________  S c h in d l e r .

J. Ribśreau-Gayon, Collage bleu. Traitement des vins par le ferro-eyanure. Compleses
du fer dans les vins. Bordeaux: Delmas. 1935. (43 S.) 8°. 0 fr.
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XVI. Nahrungs-, Genuli- und Puttermittel.
Kurt Opitz, Neuere Erkenntnisse uber die Backfahigkeit des Weizens. Darlegungen 

uber Backfahigkeit u. Klebereigg. ais erbliches Sortenmerkmal. (Mehl u. Brot 1935. 
Nr. 37. 1—3. Berlin-Dahlem.) H a e v e c k e r .

— , Schadlinge im  Mehlvorrał. Besehreibimg der Lebensweise u. Bekampfungs- 
mittel des Mehlkafers, der Mehlmotte u. des Getreideplattkafers. (Mehl u. Brot 1935. 
Nr. 13. 3—4.) HAEVECKER.

G. Kunike, Mehlschadlinge und ihre Bekampfung. (Vgl. C. 1935. I. 2239.) (Mehl
u. Brot 1935. Nr. 29. 2—3.) H a e v e c k e r .

— , Herstellung und Verwendung der Paniermehle. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 31.
2—3.) H a e v e c k e r .

B. Czyźewsky, Vor einer neuen Roggenmehltype. Hinweis auf die Ascheskala
von M ohs. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 13. 1—3.) H a e y e c k e r .

A. Beythien, Zur Emdhrungsphysiologie des Brotgetreides. (Mehl u. Brot 1935. 
Nr. 35. 1—3. Dresden.) H a e v e c k e r .

C. W. Brabender, Die modeme Mehl- und Bdckereichemie. Bedeutung des Farino- 
graphen u. Fermentographen. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 17. 9— 11. Duisburg.) H a e v .

Kauko V. Laine, Uber die Entwicklung der heuligen Brotbereilungstechnik. t)ber- 
sieht. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 8 . A. 98— 102. 25/9. 1935. [Orig.: 
finn.]) R o u ta la .

Alfred HauBler, Uber die Reinhaltung der Sauerleiggiirung durch Milchsaure. 
(Mehl u. Brot 1935. Nr. 15. 1—3. — C. 1935. I. 3862.) H a e v e c k e r .

0 . Gregory, Winkę zur Schimmdverhutung. Zur Schimmelverhutung soli Brot 
immer auf Holzrosten, die der Luft Zutritt lassen, gelagert werden. Bei gepacktem 
Brot empfiehlt sieh Sterilisieren bei 120° unter Dampf ca. 20 Minuten. (Mehl u. Brot 
1935. Nr. 22. 3— 4.) H a e v e c k e r .

Kurt Seidel, Unlersuchungen iiber die Verhutung des Schimmelns der Brote. Gutes 
Ausbacken, Kiihlen u. luftige Lagerung yerhindern Schimmelbldg. im Brot. Ein- 
gewickclte Brote konnen durch Bestreichen mit einer 3—5%ig. Essigsaurelsg. geschiitzt 
werden. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 25. 1— 5. Berlin.) ' H a e y e c k e r .

M. P. Bolotow, Uber die Zulassigkeit des Fleisches von mit Arsenik tergifteten 
Tieren zur Nahrung. Die expcrimentelle Unters. an Meerschweinchen, die per os 
mittels As20 3 yergiftet wurden, zeigte, daB das As20 3 sieh sehr rasch in den Geweben 
verbreitet. Die groBten Mengen sind in den inneren Organen u. den Driisen enthalten. 
Im Fleisch (Muskeln) wurden meist nicht mehr ais 1 mg pro kg Fleisch beobachtet, 
in einzelnen Fallen enthielt dasselbe jedoch 11— 25 mg. Im Fett ist der As20 3-Geh. 
geringer ais im Fleisch. Demnach sind alle inneren Organe, sowie auch die Driisen u. 
der Kopf des Tieres zu GenuBzwecken unbrauchbar, wahrend beim Fleisch u. F ett 
yon Pall zu Fali durch eine entsprechende Unters. die Zulassigkeit zur Nahrung ent- 
schieden werden muB. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 3. Nr. 6. 1— 11.
1934. Krassnodar, Inst. fiir Epidemilogie.) K l e v e r .

Ume Tange, Uber den Vergleich des Nahrwertes von Butler und Margarine. 
(Buli. agric. chem. Soc. Japan 11. 101. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.] — C. 1935. 
L 2838.) G r o s z f e ld .

Ume Tange, Uber die Bezieliung zwischen der Resorplion von Fetten und ihrem 
Nahrwerl. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 11. 101—02. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]
— C. 1935. I. 2838.) Gr o s z f e l d .

A. I. Virtanen, Der W cg zur selbstversorgenden Stickstoffwirtschaft in  der Land- 
mrlscbaft. Zusammenstellung der Ergebnissc bei der A. I. V.-Fiitterung. (Suomen 
Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 8 . A. 90— 98. 25/9. 1935. Helsinki, Biochem. Inst. 
[Orig.; finn.]) ROUTALA.
*  Ella Woods, F. W. Atkeson, I. W. Slater, C. D. Arndt und R. F. Johnson, 
Vitamin-A -Gehalt. von Wiesenpflanzen. IV. Weifier Steinklee (Mellilotus alba Desox.), 
gemeines Kniiulgras (Dactylis glomerata, L .) und hoher Schwingel (Festuca elatior L.) 
uriter Weideverhallnissen und ais Futtergriin. (III. vgl. C. 1936. I. 669.) Nach 
Rattenyerss. enthielten bei Priifung im grimen Zustande 2 jahriger weiBer Steinklee 
242 ±  19, i  jahriger 500 ±  30, Knaulgras 275 ±  13, Schwingel 250 ±  13 Ratten- 
einheiten Vitamin A in 1 g. Da alle bisher untersuchten Wiesenpflanzen reich an Vita- 
min A waren, kann die Weide ais starkę Vitamin-A-Quelle gelten, wobei es weniger
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auf dio Art der cinzelnen Pflanzen aiikommt. (J. Dairy Sci. 18- 639—45. Okt. 1935. 
Idaho, Agricultural Experiment Station.) GROSZFELD.

Bolesław Broda, Eine mikroskopische Methode zum Nachweis ton Aleuronkomern 
im  Mehl mittels Farbung. (Vgl. BERLINER u . R u t e r , C. 1930. I. 1867.) Gclegentlich 
der Unterss. zum mikrochem. Nachweis des Mg mit Farbstoffen wurde beobachtet, 
daB die Rk. guto Resultate bei Auffindung der Aleuronkorner liefert. Die organ. Farb- 
stoffe geben mit Mg-Salzen in alkal. Medium charaktcrist. Farbungen. Zu den sehr 
empfindlichcn u. spezif. Farbstoffen gehóren Chinalizarin, Titangelb, Azoblau; der 
Nachweis der Aleuronkorner im Mchl geschieht indirekt, durch entsprechendo Farbung 
der Mg-haltigen Globoide. Bereitung der Reagentien: 1 Teil Chinalizarin wird mit 
5 Teilen Na-Acetat zerrieben u. zu 0,5% in 5%ig. NaOH gel. Das Reagens halt sich 
nur einen Tag. —  Man lost Titangelb in 0,2°/oig., Azogelb in 0 ,l°/oig. wss. Lsg. Man 
gibt auf die Mehlprobe (Objekttrager) 1— 2 Tropfen Chinalizarinlsg. oder je 1—2 Tropfen 
Azoblau oder Titangelb u. 10°/0ig. NaOH, zerreibt usw. In alkal. Medium werden Starkę 
u. Bestandteile der Aleuronkorner, wie die Gesamthaut, Grundmasse u. die Krystalloide 
gel. Die Globoide losen sich nicht u. farben sich mit Chinalizarin kornblumenblau, 
mit Titangelb rosa, mit Azoblau yiolett. Mkr. konnten im Mehl nicht nur Aleuron
korner, sondern auBorhalb der Aleuronschicht liegende Kornchen nachgewiesen werden. 
Die gefarbten Globoide werden schon bei geringer VergroBerung sichtbar in Gestalt 
von in den Zollen lokalisierten oder lose zerstreuten Kugelchen, die bei starker Ver- 
grOBerung innerlich hohl erscheinen. Nach der Menge der gefarbten Globoide kann 
man auf die Ggw. von Aleuronkomern schheBen u. damit das Mehl bewerten. Verss. 
in yitro zur Unterscheidung von Getreidemehl, welches in Globoiden gebundenes Mg 
enthalt, von Mehl anderer Herkunft (Sago, Tapioka usw.), das keine Aleuronkorner 
enthalt, yerliefen negatiy. Die beiden Mehlsorten Iassen sich aber nach der mkr. Methode 
unterscheiden. (Wiadomości farmac. 62. 599— 601. 20/10. 1935.) SCHONFELD.

E. Schmidt, Die Maltosebestimmung bei der Regulierung der Gdrfdhigkeit eines 
Weizenmehles durch Diastasezusatz und der Einflufl der Lagerung. Wahrend der Lagerung 
erlióht sich die diastat. Kraft eines Mehles bis zu einem gewissen Grade, der den End- 
punkt der Nachreifung des Mehles kennzeicknet. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 4. 1—3. 
Berlin, Inst. f. Backerei.) H a EYF.CKER.

E. Schmidt, Die Bestimmung der proteolylischen Wirkung ton Malzpraparaten.
10 g Mehl, mit 0,2 g Malzmehl yersetzt, werden angeteigt u. bleiben 1 Stde. stehen. 
Die Differenz zwischen der Quellzahl des unbehandelten u. des mit Malzmehl ver- 
setzten Mehles dient ais MaB fiir die proteolyt. Wrkg. des Malzes. (Z. ges. Getreide-, 
Miihlen- u. Backereiwes. 22. 138— 10. Aug. 1935. Berlin, Institut fur Backerei.) HaKV.

G. N. Grinling, Gemahlene Mandeln des Handels und ihre Verfdlschung. Die 
Kennzahlen des Ols von Aprikosenkemen, des ubhchen Yerfalschungsmittels, stimmen 
mit Mandelol prakt. uberein. Zur Unterscheidung dient die Rk. yon B ie b e r  in folgender 
Form: 2 ccm 01 +  4 ccm Reagens (gleiche Voll. W. - f  H N 03, D. 1,5) werden kraftig 
geschiittelt, wobei Mandelol eine hóchstens strohfarbige obere Schicht u. nahezu immer 
heller ais die Olunterschicht liefert. Eine braune oder bernsteinfarbige O bersehicht 
deutet auf fremde Nusse, auch auf Aprikosenkeme, die zur Verdeckung der BlEBEK- 
Probe behandelt wurden. Noch 10% Aprikosenkernól sind nachweisbar. — Bei der 
Emulsionsprobe nach N e g r i  u . F a b r is  (nach E l s d o n , Edible Oils and Fats 1926) 
lieferten gleiche Voll. (4 ccm) von Aprikosenkernól +  gesatt. Kalkwasser uber N acht 
bestandige Emulsionen, nicht Mandel-, Oliyenol usw. Noch 10— 15% Aprikosenól- 
zusatz Heferten die Emulsion. Eine Probe Majorkamandelól ergab ausnahmsweise mit
4 ccm Kalkwasser die Emulsion, nicht mit 5 ccm, wodurch dann aber die Empfindlich- 
k eit auf 25% yermindert wurde. (Analyst 60. 461— 63. Juli 1935.) G r o s z f e l u .

Elsie May Widdowson und Robert Alexander Mc Cance, Diefreien Kohlehydrate 
von Friichten. Bestimmung von Glucose, Fructose, Saccharose und Starkę. Angabe des 
Geh. an genannten Kohlenhydraten yon 41 Fruchtarten in einer Tabelle im Original. 
(Biochemical J. 29. 151—56. 1935. London, King’s College Hospital.) G r o s z f e l d .

L. W . Redina und S. N. Tjuchtenewa, Bestimmung der „Nessler-Zahl“ in  Fleisch 
und Fleischprodukten nach einer modifizierten Mełhode ton Tillmans. Die yorgeschlagenc 
Methode zur Best. der NESSLER-Zahl yon Fleisch u. Fleischprodd. zur Feststellung 
der Brauchbarkeit derselben zur Nahrung unterscheidet sich im Wesentlichen vou 
der von TlLLilAUS (C. 1927. I. 2612) angegebenen dadurch, daB zur Vereinfachung 
KoCr.jOj-Standardlsgg. hergestellt werden, mit denen der Farbton der zu unter-
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suchenden Lsg. yerglichen wird. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 3. 
Nr. 6. 14— 17. 1934. Moskau, Inst. fiir Yolksernahr.) K lever .

Alb. J. J. van de Velde, Ober die AufbewaJirung von Fischen fu r  die chemische 
Untersuchung. Durch Unterss. an Pleuronectes, Scyllium, Merlangus u. Scomber werden 
die (stets in der genannten Reihenfolge steigenden) Koeff. bestimmt, mit denen dio 
Werte naeh Lagern in 2%ig. Formollsg. zu multiplizieren sind, um die Werte fiir den 
frischen Fisch zu erhalten. Es sind dies fiir den Geh. an Trockensubstanz 1,175— 1,245, 
fiir den JT-Geh. (naeh Trocknung bestimmt) 1,117— 1,229 u. fiir die Asehe 1,236— 1,796. 
Entsprechende Werte sind aueh, je naeh GroBe, fiir andere Fische anzuwenden. (Natuur- 
wetensch. Tijdsehr. 17. 190—96. 16/10. 1935. Gent, U niy., Lab. f. Lebensmittel- 
kunde.) R. K . Muller .

Carlo Nuti, Verwendung der Reaktion von Schiff-Sórensen bei der Bestimmung der 
Proteinsubstanzen der Milch. Bei sehneller Ausfiihrung gibt das Verf. von ScHIEF- 
SÓRENSEN sehr gute Resultato fur die Best. der gesamten grauen Proteinsubstanz 
(Gesamt-N X 6,37), es ist jedoch nicht yerwendbar fiir die Best. yon Casein. (Ann. 
Chim. applicata 25. 482—88. 1935. Perugia, R. Ist. Sup. Agrario.) Be h r l e .

Arnold K. Balls und Walter S. Hale, Washington, Verhinderung der Yerfarbung 
von geschalten Fruchten und anderen Vegetabilien. Man behandelt die gesehiilten Apfel, 
Kartoffeln, Riiben usw. mit wss. oder HCl-haltigen Lsgg. von Stoffen, die eine Sidf- 
hydrylgruppe enthalten, insbesondero von diese enthaltenden Aminosduren oder Pep- 
tiden, Cystein u. Glutathion. Man kann auch Pflanzenextrakte verwenden, die ein akt. 
Enzym vom Typ des Papaina enthalten, z. B. Papaya- oder Ananas-^xtrakt, dereń 
Oxydation vorher durch Behandlung mit H2S verhindert werden kann. (A. P. 2 011 465 
vom 28/2. 1934, ausg. 13/8. 1935.) " V ielw erth .

Louise Josephine Eugenie Rasmussen, Frederiksberg, Danemark, Konseruierung 
fon Meerrettich unter Zusatz von Saure, dad. gek., daB der Meerrettich getrocknet 
wird, wobei vor, wahrend oder naeh der Trocknung eine nicht fluchtige, ungiftige, 
feste,.organ. Saure zugesetzt wird. —  Genannt sind Citronen- u. Weinsaure, die in 
Mengen yon ca. l °/0 zugegeben werden. (Hierzu vgl. Dan. P. 44268; C. 1933. H. 469.) 
(Dan. P. 50 827 vom 14/12. 1934, ausg. 28/10. 1935.) D rew s.

Hansa-Mtihle Akt.-Ges., Hamburg (Erfinder: Bruno Rewald, Hamburg), Her
stellung von hochemulsionsfdhigen Stoffen aus Rohphosphatiden und Emulgierungsmitteln, 
dad. gek., daB man die Rohphosphatidc, aueh wasserhaltige, mit einem selektiyen 
lósungsm., wie Aceton, teilweise oder yollstandig entólt u. gegebenenfalls entwassert, 
hierauf die noch losungsmittelfeuchten Phosphatide mit Emulgierungsmitteln oder 
Emulsionsbegunstigern yermischt u. den Losungsm.-Rest entfernt. Ais Emulgierungs- 
rnittel dienen z. B. Sulfonierungsprodd. des Rieinusols u. hochmolekularer Alkohole, 
sowie geblasene oder oxydierte polymerisierte Ole hoher Viscositat u. Emulsionsfahig- 
keit. Die so erhaltenen Prodd. sind an der Luft haltbar u. enthalten keine freicn Ole. 
Sie werden im Teztil-, Leder- u. Nahrungsmittelgewerbe yerwendet. (D. R. P. 619 235 
KI. 23c yom 22/4. 1932, ausg. 25/9. 1935.) E b e n .

Karl Wille und Eugen Fritsch, Duisburg, Diabetikergebdck. Weizen- oder 
Roggenkeime werden zunachst einen Tag bei etwa 30° u. dann mehrere Tage bei 
Zimmertemp. mit Hefe u. Milchsaure behandelt, die sich ergebende M. wird mit frischen 
Keimen gemischt, erneut mit Hefe wahrend einiger Stdn. yergoren u. naeh abermaliger 
Zugabc von Keimen u. Hefe nochmals garen lassen u. schlieBlich in iiblicher Weise 
gebacken. (E. P. 435 978 vom 9/4. 1935, ausg. 31/10. 1935.) V ie l w e r t h .

Alexander Gerner-Rasmussen, Odense, Danemark, Fruchtekonserrierung. (E. P. 
435587 voin 28/9. 1934, ausg. 24/10. 1935. Dan. Prior. 17/10. 1933. — C. 1934. II. 
3862 [Dan. P. 49 343].) ’ Viel w er t h .

Alexander Gemer-Rasmussen, Odense, Danemark, Friichtekonservierung. (Hierzu 
vgl. Dan. P. 49343; C. 1934. II. 3862.) Das Uberzugsmittel, bestehend aus einer alkoh. 
Lsg. y0n Schellack, der Ricinusol, Bienenwachs oder Paraffinol zugesetzt sein konnen, 
erhalt einen weiteren Zusatz yon etwa 2% Sandarakgummi. (E. P. 435613 yom  28/9.
1934, ausg. 24/10.1935. Dan. Prior. 17/10.1933. Zus. zu vorst. E.P. 435587). V ie lw .

W. W. Tichomirow und G. D. Scherschon, U. S. S. R., Uberziehen von Beton- 
gefaflen, die zum Konservieren von Fruchten o. dgl. dienen, mit einer Schutzschicht. 
Ccresin wird in Bzn. gel. u. mit Asbest bis zur Bldg. einer breiigen M. yermischt. Dio 
erhaltene Pastę wird auf die Wandę der zu sehiitzenden BetongefaBe aufgetragen. 
(Russ. P. 41098 yom 20/7. 1934, ausg. 31/1. 1935.) R ich ter .
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Royal Baking Powder Co., New York, V. St. A., Herstdlung ton Geschmacks- 
stoffen. Aus einer Gelatine- u. Zuckerlsg., zu der man Geschmacksstoffe, wio Phenyl- 
methylalkohol, Phenylpropylalkohol, eBbare D eriw . yon organ. Sauren, z. B. dio Ester 
der Wein-, Malein, Citronensaure u. dgl., gegebenenfalls aueh 01 zugesetzt liat, wird 
eine Emulsion hergestellt, die dann z. B. im Vakuum oder in einer Zerstaubungs- 
vorr. getrocknet wird. (E. P. 435272 vom 19/3. 1934, ausg. 17/10. 1935. A. Prior. 
24/3. 1933.) N itze.

Chemische Werke vorm. H. & E . Albert, Wiesbaden-Biebrieh (Erfinder: Hans 
Mengele, Wiesbaden), Herstdlung ton klar loslichem Speisesalz aus Alkaliehloriden 
u. Sauren u. wl. Salzen des Mg, der Erdalkalien u. der Sehwermetallo etwa im Ver- 
haltnis der Anionen- bzw. Kationenrelation des Blutes, dad. gek., daB die sauren u. 
wl. Salze in Ggw. gróBerer Mengen Alkalichloride erzeugt werden, wodurch sie in feinster 
Verteilung auf den Alkaliehloriden niedergeschlagen u. dadureh 1. werden. Beispiel: 
60 g KC1, 815 g NaCl, 55 g CaHP04, 10 g Eisenlaetat u. 0,1 g CuSO., werden innig 
gemisoht u. mit 100 ccm einer Lsg. behandelt, die 20% H3P 0 4 enthalt. Darauf wird 
30 g feinst pulverisiertes MgS04 u. sehlieBlieh noch 20 ccm einer 25% H2SO,t zu- 
gegebon, die ganze M. gut durchgemischt u. bei niedriger Temp. getrocknet. Das Salz- 
gemisch soli 31,5 g K; 320 g Na; 12,8 g Ca; 2,96 g Mg; 1,7 g Fe; 0,02 g Cu; 520,9 g Cl,
36,6 g P 20 5; 16,7 g S 0 4 u. 8,3 g  Milchsauro enthalten. (D. R. P. 621230 KI. 53 k 
yom 8/12. 1931, ausg. 4/11. 1935.) N itze.

G. m. b. H. Ricofin, Frankreich, Vereddn ton Kajfec. Man setzt dem Kaffee 
vor dem tlbergieBen mit h. W. oder aueh dem h. W. selbst ein Gemisch von Na2H P 04, 
(NH4)2C03 (aueh Carbamat), NaHCOs u. einem Fe- oder Al-Salz (z. B. Carbonat) zu. 
(F. P. 785 418 yom 8/2. 1935, ausg. 9/8. 1935. D. Prior. 19/7. 1934.) B ie b e r st e iN.

Tabakforschungsinstitut fiir das Deutsche Reich, Forchheim, Fermentieren 
ton Tabak, dad. gek., daB 1. die Fermentierung in PreBballen durchgefiihrt wird, —
2. dio Ballen durch Zwischenlagen in mehrere Zonen unterteilt werden, — 3. die Zwischen- 
lagen aus warmeisolierenden Stoffen, z. B. Zellstoffwatte, Gazo oder ahnliehen Stoffen 
bestehen, —  4. mit aromat. Stoffen gefullte Zwischenlagen yerwendet werden, — 5. gek. 
durch Umhullung der Ballen mit warmeisolierendem Materiał. — Ais aromat. Fullung 
kónnen Steinkleeheu, Tonkabohnen u. dgl. dienen. Durch Veranderung des PreBdruckes 
laBt sich aueh die Fermentationstemp. beeinflussen, die bei Zigarrengut bis 60°, bei 
Schneidegut bis 45°, bei Zigarettengut bis 40° betragt. (D. R. P. 619 680 KI. 79c 
yom 30/3. 1933, ausg. 5/10. 1935.) Altpeter .

Industrial Patents Corp., iibert. von: Oscar T. Bloom und Levi Scott Paddock, 
Chicago, 111., V. St. A., M ittel zum Enłfemen ton  Haaren, Flaumfedern u. dgl. bei efi- 
baren geschlachteten Tieren, insbesondere Federtidi, das aus Burgunder Pech, Montan- 
wachs u. Paraffin besteht. Beispiel: 15 (Teilo) Burgunder Pech, 5 Montanwaehs u.
10 Paraffin. (A. P. 2 017648 yom 27/3. 1934, ausg. 15/10. 1935.) N itze.

S. N. Surshin, U.S.S.R., Herstellung ton Rducherflilssigkeilen. Das bei der trocke- 
nen Holzdest. bei Tempp. nicht iiber 400“ erhaltene Teerwasser wird zunachst zwecks 
Entfernung der leicht fliichtigen Anteile auf 100° erhitzt u. dann mit Bicarbonat neu
tralisiert. Die neutrale Lsg. wird hierauf auf 80—85° erwarmt u. etwa 6— 8 Stdn. 
auf dieser Temp. gegebenenfalls unter Durehleiten yon Luft gehalten. (Russ. P. 43 266 
yom 8/1. 1933, ausg. 31/5. 1935.) R ichter .

K. P. Petrow, U .S.S.R., Herstellung ton Rdudierfliissigkeiten. Eine Lsg. von 
Guajakolharz (I) in wss. NaOH wird mit gleichen Teilen Gmjakol (II) u. Kreosot (III) 
yersetzt. —  In 1 1 W. werden 3 g I  u. 25 ccm 25%ig. NaOH gel. u. darauf unter Er
warmen 1 g II u. 1 g III zugegeben. Zum Rauchem von Fischen werden 100 ccm der 
FI. mit 900 ccm W. yerd. (Russ. P. 43 267 yom 9/12.1933, ausg. 31/5.1935.) R ichter.

Milton Arlanden Bridges, Food and beyerage analyses. Philadelphia: Lea & Febiger. 1935. 
(248 S.) S°. 3.50.

G. Paisseau, Lo lait concentre sucre. Son emploi chez le nourrisson sain et le nourrisson malade. 
Paris: G. Doin et Cie. 1935. (150 S.) Br.: 15 fr.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen. usw.

Otto Krebs, Die IFarmewirtschafl einer sieiig betriebenen Fdtsduredestillieranlage. 
Ausfuhrliche Berechnung. (Teer u. Bitumen 33. 377—82. 20/10.1935.) CONSOLATI.



1 9 3 6 .1. H jV11. F e t t e .  S e i f e n .  W a s c h -  u . R e i n i g u n g s m i t t e l .  W a c h s e  u s w .  1143

Yoshiomi Yendo, Uber den Mecha/nismus der Kohlemmssersłoffbildung durch 
Hydrierung von Fettsauren bei lwher Temperatur und hohem, Druck. (Vgl. C. 1 9 3 5 -1. 
3867 u. friiher.) Vf. hat Slearin- u. Olsdure bei hoher Temp. u. unter hohem Druck 
hydriert. Es erwies sich ais giinstig, 100 g Saure mit 3 g Katalysator unter einem 
anfanglichen H-Druck von 125 bis 150 at 2—3 Stdn. auf ca. 450° zu erhitzen. Aus- 
beute 60—70% an niedercn KW-stoffen von D .20 ca. 0,7. Noch bessere Resultate 
wurden durch Hydrierung in 2 Stufen, zuerst bei 400° u. dann bei 450°, erhalten. Die 
Hydrierungsprodd. bestanden hauptsachlich aus Paraffin-KW-stoffen. Der Rk.- 
Mechanismus ist wohl so zu erklaren: Stearinsaure, durch Red. der Olsaure bei 180— 200° 
gebildet, wird in die hoheren gesatt. KW-stoffe umgewandelt, aus welchen sich bei 450° 
die niederen gesatt. KW-stoffe bilden. Der plotzliche Temp.-Fall im Anfangsstadium 
der Erhitzungsperiode ist durch Verdampfung der hoheren KW-stoffe nahe ihrer krit. 
Punkte zu erklaren. Die gebildeten C02 u. CO werden in CH4 u. H20  ubergefiihrt, 
wie Verss. mit beiden bestatigten. Das W. reagiert m it dem Fe der Autoklavenwand 
unter Bldg. von FeO u. H 2. —  Dio durch Hydrierung yon Fischolen gebildeten KW- 
stoffe waren gesatt. Durch Hydrierung von Glycerin wurden olige Prodd. erhalten. 
(Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28. Nr. 603/606. Buli. Inst. physic. chem. Res. 
[Abstr.], Tokyo 14. 61— 62. Okt. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) LlNDENBAUM.

Wl. Sinowjew und A. Sinowjew, Kontinuierliche łhermische Bearbeilung von 
Irochnenden Olen. Kurze Beschreibung einiger kontinuierlich arbeitender App. zur 
Herst. von polymerisierten Olen. (Lack- u. Farben-Ind. [russ.: Sa lakokrassotsehnuju 
Industriju] 1935. Nr. 2. 32—35. Marz/April.) V. F u n e r .

V. Williams, Schallplattenwachse. Vf. macht Angaben tiber Schallplattenwachse, 
die zur Originalaufnahme dienen. Ais Ausgangsmaterialien dienen Stearinsaure (F. 120 
bis 122° F) u. Montanwachs. Die Herst. geeigneten Plattenmaterials erfordert den 
Zusatz von Na- u. Pb-Seifen. Herst., Eigg., Unters. u. Analysenergebnisse werden aus- 
fuhrlich mitgeteilt. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 11. 400—01. Okt. 1935.) N eu .

Carl Becher jun., Pflege-, Polier- und Schleifmittel fu r Autolackierungen. Die fur 
Autolackierungen geeigneten Pflege-, Polier- u. Schleifmittel teilt Vf. in Olemulsionen, 
Wachsolpasten, Wachsólverdunnungen u. Wachsólseifenpasten ein u. gibt zu dereń 
Herst. Vorschriften an. Femer werden Angaben iiber Stoffe gemacht, die in solchen 
Mitteln nicht enthalten sein sollen. (Seifensieder-Ztg. 62. 709— 11. 732—33. 752—53. 
772—74. 11/9. 1935. Erfurt.) N e u .

_— , Autopolituren. BezeptmaBige Angaben. (Synthet. appl. Finishes 6 - 88—89. 
1935.) Scheffele.

Carl Becher jun., Mattine und, Waehsbeizen sowie Móbelpolituren. Mattine dient 
zur Erzeugung von Mattglanz auf gebeizten u. ungebeizten Holzem u. besteht vor- 
wiegend aus einer wachshaltigen, spirituosen Schellacklsg. Wachsbeizen bestehen 
entweder aus Lsgg. von Wachisen in Terpentinol oder Terpentinersatz (Terpentinol- 
Wachsbeizen) oder aus wss. Wachsemulsionen (Wasser-Wachsbeizen). RezeptmaBige 
Angaben. (Farben-Chemiker 6. 285— 89. Aug. 1935.) Sc h eife le .

C. Bergell, Der Titer des Fettansatzes. Dio Beriicksichtigung des Titers des Fett- 
ansatzes soli nur bei Verwendung u. Zusammenstellung bekannter Rohstoffe u. der 
Beurteilung der Gesamtanalysendatcn zuverlassige Werte ergeben. Vf. macht Angaben 
uber den Titer von Talgfettsauro mit Harz, Cocos- u. Sojafettsaure u. von Palmol- 
fettsaure mit Harz, Cocos- u. Sojafettsaure. (Seifensieder-Ztg. 62. 839— 40. 9/10. 
1935.) N e u .

Benjamin Clayton, Sugarland, Tex., V. St. A., Reinigung roher pflanzlicher und 
łierischcr Ole, aueh Fischole, indem man eine wss. Lsg. von NaOH, Na2C03 u. dgl. in 
einen flieBenden Strom des erhitzten Ols derart einbringt, daB sich die Lsg. in feinen 
Trópfchen durch das gesamte 01 verteilt u. dio Saure neutralisiert wird, dann die M. fiir 
geraume Zeit schwach riihrt, bis sich die ausgeschiedenen Verunreinigungen abgesetzt 
haben, u. schlieBlich zentrifugiert. —  Zeichnung. (E. P. 417 996 vom 25/3. 1933, ausg. 
15/11. 1934.) D onle.

MetaUgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung pflanzlicher und 
Iterischcr Ole und Fette und Wiedergewinnung der verwendeten Losungsmittd. Die bei der 
Neutralisation von Fetten u. Olen entstehenden Seifen werden entweder fiir sich, oder 
zusammen mit dem Neutralól im Yakuum getrocknet, mit wss. A. oder mit einer wss.- 
alkoh. Lsg. eines Salzes behandelt, diese Lsg. mit anorgan. oder organ. Sauren versetzt, 
wobei eine Lsg. aus Alkalisalz, freien Sauren, A. u. W. entsteht; der A. wird abdest.,
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dio gewonnenen Fettsauren sind von hoher Reinheit u. fiir dio Hydrierung brauchbar. 
(E. P. 430 381 vom 30/4. 1934, ausg. 18/7. 1935. D. Prior. 15/2. 1934.) D o n l e .

Robert Saint-Andrś, Seine, Frankreich, Reinigung gebrauchter Fette, Losungs- 
mitłel, Schmierdle usw., sowie Vcrbesserung minderwertiger Ole dureh 1. Dest. („1. 
Phase") im Vakuum zur Entfernung leicht fluchtiger Stoffe; 2. Dest. („2. Phase“) 
unter Behandlung mit h. Luft; 3. Filtrieren der nach 2 erhaltenen Stoffe dureh ein 
senkrecht angeordnetes Filter aus Filtrierpapiermasse, die mit Asbeatpulver u. feinsten 
Baumwollfaden yermengt sein kann, wobei im AuffanggefaB Unterdruck hcrrscht. — 
Zeichnungen. (F. P. 782600 vom 11/12. 1934; ausg. 7/6. 1935). D o n l e .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Entolung der bei der Neutralisation efibarer 
Ole mit NaOH  (bis zu 180 Be) erhaltenen Seifenpasten, dereń wss. Phase eine D . yon 18 
bis 25 B6 hat, dureh kontinuierliches Einleiten der dekantierten Pasten in einen Zentri- 
fugalseparator yon groBer Geschwindigkeit u. Auffangen des gewonnenen Neutralóles 
u. der entoltcn Pasto in getrennten, besonders ausgebildeten Behaltem. Zeichnungen. 
(F. P. 788 560 yom 9/4. 1935, ausg. 12/10. 1935.) D o n l e .

W. G. Leites, U. S. S. R., Entolen von Olkuchcn zwecks Gewinnung von Leim. Die 
Olkuchen werden bei etwa 40° mit einer 2%ig. Elektrolytlsg., z. B. NaOH, NH 4OH, 
Na-Pliosphat oder -Fluorid, erwarmt. (Russ. P. 41100 yom 25/2. 1934, ausg. 31/1. 
1935.) R ic h t e r .

August Gehrke, Harburg-Wilholmsburg, Haltbare Mischungen von Ol und Lecithin 
werden erhalten, wenn man den bei der Olextraktion yon Sojaboknen anfallenden 
Schlamm, der hauptsachlich aus Lecithin, 01 u. W. besteht u. kurze Zeit nach der 
Extraktion in Garung tiberzugehen pflegt, sofort mehrere Malc mit wasserfreiem 
Glycerin, in dem man so vicl trockenen Zucker losen kann, daB die D . 1,36— 1,39 betragt, 
innig yermischt u. gegebenenfalls zentrifugiert. Die nun entwasserte, waehsartige 
Lecithin-Olmischung wird von der Fl. getrennt. Sie ist sehr haltbar u. 11, u. kann ohne 
weitere Reinigung fur Ernahrungs- u. techn. Zwecke yerwendet werden. — Z. B. werden 
100 (kg) einer Emulsion, die aus 50 W., 40 Lecithin u. 10 Sojaól besteht, bei ca. 60° mit 
50 wasserfreiem Glycerin geruhrt; beim Stehenlassen trennt sich die 01-Lecithinmischung 
von der Glycerin-W.-Lsg. (A. P. 2 018 781 yom 14/8.1933, ausg. 29/10.1935. D. Prior. 
21/11. 1932.) D o n l e .

Isser Davidsohn und Robert Strauss, Berlin, Verhinderung des Ranzigwerdens 
von Olen, Fetten, Wachsen, dereń Gemischen und, den aus ihnen hergestellten Produkten, 
insbesondere Seifen, fett-, ol-, wachs- u. seifenhaltigen kosmet. Praparaten, dad. gek., 
daB ihnen bis zu 3% aliphat., hochmolekulare, halogenierte KW-stoffe zugesetzt 
werden. Z. B. wird 100 kg Oliyenól 1 kg gechlortes Paraffin (I) (Cl-Geh. ca. 40%) 
einpiliert. —  100 kg Grundseife werden 0,75 kg Wollfett u. 1 kg I einpihert. — Es 
kónnen auch gechlortes Ceresin, geehlorte Mineralóle, bromierte, aliphat. KW-stoffe 
yerwendet werden. Eine Tabelle gibt Perosydzahlen (nach 1, 2 u. 3 Monaten) fiir 01 
1. ohne Zusatz, 2. mit 1% I (33%), 3. mit 1%  I (44%) u. 4. mit 0,2% p-Oxybenzoe- 
sauremeihylester ais Zusatz an. (D. R. P. 619 928 KI. 23a yom 28/4. 1934, ausg. 
9/10.1935.) D o n l e -

Adolf Welter, Krefeld-Rheinhafen, Durchfuhrung von bei 1800 oder bei hoheren 
Warmegraden unter Druck vor sich gehenden chemischen Umsełzungen in  der Seifen- 
industrie unter Benutzung stromenden Dampfes, dad. gek., daB man 1. in die Seifen- 
masse solchen hochgespannten W.-Dampf einleitet, dessen Sattdampftemp. in an 
sieh bekannter Weise dureh Konpression so weit erhóht ist, daB sie standig uber der 
fiir dio betreffenden Umsetzungen erforderlichen Temp. liegt; — 2. daB man den 
komprimierten Dampf yor dem Einleiten in das DruckgefaB dureh an sich bekannte 
geeigneto MaBnahmen vom Kondenswasser befreit; — 3. daB man die Wrkg. des 
Dampfeinleitens noch dureh eino beliebige andere auBere Beheizung des DruckgefaBes 
unterstiitzt. ((D. R. P. 620 391 KI. 23a yom 7/10.1931, ausg. 21/10.1935. Sa lzm .

New Process Fat Refining Corp., V. St. A., Fettsduredestillation; hierzu vgl.
E. P. 406 184 [C. 1935. I. 1315] u. E. P. 408 117 [C. 1935. I. 3072], — Nachzutragen 
ist, daB auf die Bóden der Dest.-Kolonne Ringe aus Quarz, die innen schrauben- 
fórmig ausgebildet sind, gefiillt werden, wodurch man hóheres Vakuum, gleichmaBigeren 
Yerlauf der Dest. u. Prodd. von besseren Farbeigg. erhalt. (F. P. 773 635 yom 20/7. 
1933, ausg. 22/11. 1934. A. Prior. 1/12. u. 12/12. 1932, 1/4. 1933.) DONLE.

Aohille Parodi, Genua, Seifenjmlrer. 48 (Teile) Fettsaureseife werden in 19 W* 
gel., nach Zugabe von 18,5 Ńa,C03 in Formen getrocknet. zu Pulyer gemahlen u. mit 
8,08 NaBOj yersetzt. (It. P. 318 642 yom 12/2. 1934.) S a lzm a NN.
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Edmund Milwicz, Posen, Polen, Wasch- und Bleichmittel, bestehend aus einem 
Gemisch von NaCl bzw. KC1 mit NaHC03 u. einem bekannten Waschmittel, z. B. 
Seifenpulver u. Soda. (Poln. P. 20  2 1 5  vom 14/9. 1931, ausg. 8/9. 1934.) K a u tz .

Shell Development Co., San Francisco, iibert. von: Leo V. Steck, Oakland, Cal., 
V. St. A., Reinigungsmiltd, bestehend aus einer Misehung von CClt  u. Dicklorbutan bzw. 
einer mit Hilfo von Alkylolaminseife bereiteten wss. Emulsion yon Diehlorbutan. (Can. P. 
346023  yom 4/10. 1933, ausg. 13/11. 1934.) R. H e r b s t .  ^

M. G. Bartholomeeussen, Antwerpen, Belgien, Reinigungs- und Kessdstein- 
tcrhutungsmilld, bestehend aus Waschpulyer, CaO u. W. (Belg. P. 3 8 2  3 7 6  vom 1/9. 
1931, ausg. 19/5. 1932.) S c h r e ib e r .

Walter Roy W eeks, Frankreioh, Verbesserung ton Emulsionen, die ais Polierm ittel 
fur lackierte oder gefim iste  F lachen Verwendung finden, dad. gek., daB die K onsistenz  
der Emulsionen auf 60— 120 Sek. (GARDNER-Mobilometer) eingestellt wird u. die Leit- 
fahigkeitsmessung einen pn-W ert von 5,2—8 ergibt. Z. B . werden in einer 5 g Athanol- 
aminoleat in 47 W. enthaltenden Lsg. 8 Bienenwaehs u . 35 Mineralol emulgiert. Alsdann 
fugt man 5 S i0 2 hinzu. Um  den pH-Wert 7,2— 7,3 zu siehem , werden 0,8 Na2H P 04 u.
0,16 Na2C03 beigegeben. (F. P. 787 095  vom  5/6.1934, ausg. 16/9.1935.) S c h r e ib e r .

I. P. Morosow, U. S. S. R., Poliermittel, bestehend aus einer alkal. Emulsion yon 
Alizarinol mit pflanzlichen oder minerał. Olen, Kieselgur, Kaolin u. Kreide. (Russ. P. 
39 897 vom 24/5. 1934, ausg. 30/11. 1934.) R ic h t e r .

A. P. Agafonow, U. S. S. R ., Poliermittel, bestehend aus einer Misehung yon tier. 
Fetten, Paraffin, Umbra, Holzkohlo u. Sehmirgelpulyer. Beispiel: 65 (Teile) Umbra,
2 Birkenholzkolile werden fein gepulvert, mit 6,5 Schmirgelpulver vermischt u. in eine 
geschmolzene Misehung aus 19 Pferdefett u. 6,5 Paraffin eingetragen. (Russ. P. 
40478 vom 23/5. 1933, ausg. 31/12. 1934.) R ic h te r .^

Maria Belloni, Mailand, Italien, Fliissiges Poliermittel, bestehend aus 0,751 
Benzin, 150 g Spiritus, 100 g Paraffin, 30 g Stearin u. 5 g Desinfektionsmittel. (It. P. 
277 6 1 6  vom 2/4. 1929.) S c h r e ib e r .

G. K. Dolnokow, U. S. S. R ., Polierpulter. Zerkleinertes Pb u. Sn werden mit 
Infusorienerde u. H N 0 3 vermischt u. erhitzt. Das Rk.-Prod. wird nach dem Abkiihlen 
fein gemahlen. (Russ. P. 3 7 2 0 8  vom 7/6. 1933, ausg. 30/6. 1934.) R ic h t e r .

A. Dangoumau, Recherches sur 1’insaponifiable de l ’huile de froment. Bordcaux: Delmas.
1935. (148 S.) 4°.

XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

Riuoldi, Der pu  und die Tezlilindustrie. Definition u. Best. des p ij. Anwendung 
des pH in der Wascherei, Walkerei, Farberei u. Bleieherei der Wolle. (Boli. Laniera 
48. 589—98.) K r u g e r .

Hansjurgen Saechtling, U ber einige Probleme der strukturellen Holzforschung. 
Ubersicht iiber den materiellen u. strukturellen Aufbau des Holzes sowie iiber fruhere 
Arbeiten des Vf. iiber die Quellung des Holzes mit W. u. organ. Losungsmm. (Zellstoff- 
Paser 32. 161— 70. Noy./Dez. 1935. Beil. zu Wbl. Papierfabrikat.) N eu m a n n .

L. Hartshorn und W. H. Ward, Die dielektrischen Eigenschaften ton Papier. 
Berieht iiber eine ausfiihrliehe Unters. iiber die grundlegenden dielektr. Eigg. von 
Papier. An drei yerschiedenen Papiersorten wurden in weiten Bereichen Messungen 
vorgenommen in trockenem Zustand u. nach Trankung mit 01. Der Strom durch das 
Materiał unter den yerschiedenen Bedingungen wird in mannigfaltiger Weise beein- 
fluCt von Anderungen des Feuchtigkeitsgeh., der Temp. u. der Spannung. Aus den 
gefundenen GesetzmaBigkeiten wurden folgende Sohliisse gezogen: Die Verlust- 
erscheinungen unter gewóhnlichen Bedingungen sind Folgen der dielektr. Absorption; 
der yon der n. Leitfahigkeit (Isolationsfehler) beigetragene Energieyerlust ist gewohnlieh 
yemachlassigbar; dagegen wird er der bestimmende Faktor beim Durchsehlag yon 
Papier unter hohen Spannungen sein; Trankung mit 01 bewirkt vor allem die Be- 
seitigung yon Feuehtigkeit, beeinfluBt dagegen die grundlegenden Eigg. des Papiers 
selbst nicht. (J. Instn. electr. Engr. 77. 723— 25. Noy. 1935. National Phys. 
Lfth.) E t z r o d t .

Eero J. Muhonen, Ober dieFestigkeits- und Steifheitseigenschaften des aus weipem 
Holzstoff hergestellten Kartons. Zu den Bestst. der ReiBlange u. des Berstdruckes kann



1 1 4 6  H XVIII. F a s e r - u . S p i n n s t o f f e . I I o l z . P a p i e k . C e l l u l o s e  u s w . 1 9 3 6 .  I .

bei der Fabrikatłonskontrolle auch die Best. der Steifheit m it dem Smith-Taber 
P rf.ciSION STIFFNES-Tester zugefugt werden. Es zeigte sich, daB die Anfangs- 
steifigkeit mit dem steigendem cbm-Gewicht groBer wird. (Suomen Paperi-ja Puuta- 
varalehti 1935. 592—96. 30/6.) R outala.

K. Sisido, T. Kimura, S. Mititaka, K. C. Ting und Y. Hukuda, Untersuchungen 
uber Zdlstoffe. I . Die chemische Analyse der Zdlstoffhólzer aus Siidsachalin und Korea. 
Tabellar. Zusammenstellung der Ergebnisse. (Cellulose Ind. 11. 27—28. 1935. Kioto, 
Chem.-techn. Inst. d. Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) NEUMANN.

Ossian Aschan, Einige Re&ultate bei der Untersuchung ton Mooslorf. M it der 
Absicht, chem. Prodd. aus Torf herzustellen, wurde derselbe einer Destillation mit 
H 2S 0 4 oder HCl unterworfen oder einer Kochung mit Ca-Bisulfit in geschlossenen Glas- 
rohren ausgesetzt u. auf diese Weise Furfurol bzw. Methylfurfurol oder Cellulose ge- 
wonnen. Die experimentellen Arbeiten wurden von Arnold Simons durchgefuhrt. 
(Suomen Paperi-ja Puutavaralehti 1935. 884—88. 15/10.) E. Ma y e r .

E. Munds und Yung-Hui Chang, Chemische Zusammensetzung und technologische
Eigenschaften ton Kaoliang-Stengdn und K u Tze-Stroh. Kaoliangstengel (39,70% Cellu
lose, 22,52% Lignin, 24,40% Pentosan) sind papiertechn. dem Ku Tze-Stroh (42,25% 
Cellulose, 24,20% Lignin, 26,06% Pentosan) iibcrlegen, die Zellstoffasern (Sidfatverf.) 
sind durcbschnittlich langer, Verfilzbarkeit u. Geschmeidigkeit besser. Bleichbarkeit u. 
Festigkeit des Kaoliangzellstoffs sind gut. Ku Tze-Zellstoff ist nieht bleichbar. Aus
beute, Verfilzbarkeit u. Geschmeidigkeit sind schlecht. — Ausfiihrliche Tabellen iiber 
chem. Analysen, AufschluBverf., Faserlange u. technolog. Eigg. Zahlreiche Fasermikro- 
aufnahmen. (Zellstoff-Faser 32. 170— 74. Nov./Dez. 1935. Beil. zu Wbl. Papier-
fabrikat. Dresden, Inst. f. Papiertechnik an d. Techn. Hochsch.) NEUMANN.

Seiichi Uchiyama und Tsuruo Okada, Uber den Sulfitzdlstoff der roten Kiefer. 
Tabellen von Analysen u. Kochproben iiber die empfehlenswerte Verwendung der 
japan. roten Kiefer (Pinus densiflora) zur Herst. von Sulfitzdlstoff. Die Ausbeute ist 
gróBer ais bei den meist gebrauchten Picea ajanensis u. Abies sachalinensis. Harz- 
reiches Kernholz ist ungeeignet. (Cellulose Ind. 11. 35—37. Okt. 1935. Japan, Analyt. 
Lab. d. Hokuetsu Seishi Kaisha. [Nach engl. Ausz. ref.]) NEUMANN.

A. J. Corey und O.Maass, Der Einflup des Vorerhitzens ton Uolz in  Wasser 
auf die Geschwindigkeit der Entlignifizierung durch Sulfitlauge. Vff. haben die Ge- 
sehwindigkeit der Entlignifizierung von Rottannespanen untersucht, dio in N 2-Atino- 
sphare, in dest. W. u. in Toluol vor dem AufsehluB erhitzt wurden. Aus den Verss. 
ging hervor, daB Erhitzen des Holzes (bei 105“ 24 Stdn. getrocknet) in N 2-Atmosphare 
(bei 130°) bzw. in Toluol auf 130° auf die Geschwindigkeit der Entlignifizierung durch 
Ca-Bisulfit (5,15% freies u. 1,25% gebundenes S 0 2) bei 140° ohne EinfluB ist. Vor- 
behandlung in W. jedoch bei 130° setzt die Geschwindigkeit herab. Vff. erortern den 
Mechanismus der Verminderung der AufschluBgeschwindigkeit durch die Vorbehandlung 
mit W. u. weisen darauf hin, daB es auf Grund der Vers.-Ergebnisse vorteilhaft ist, 
die Kochdauer herabzusetzen. (Canad. J. Res. 13. Sect. B. 149—55. Sept. 1935. 
Montreal, Mc Gili Univ.) SCHICKE.

H. Engel, Striimpfe aus Kunstseide. Das Praparieren der Kunstseide im Strang
u. nach dem Durchspulpraparationsverf., das Waschen u. substantive Farben auch 
der Mattseiden sowie das Formen ist behandelt. (Mh. Seide Kunstseide 40. 420—25. 
Okt. 1935.) Su v e r n .

Julius Grant, Ultratiolettes Licht ais Hilfsmittel in der Papierfabrikation. (Paper- 
Maker Brit. Paper Trado J. 88. Internat. Nr. 37— 47. 90- Techn. Suppl. 110—12. 
120— 25. —  C. 1935. II. 1111.) F riedem antt.

Joseph Razek, Farbanalyse und Farbfesllegung. Physikal.-mathemat. Ableitungen 
iiber die spektrophotometr. Best. von Farbton, WeiBgeh. u. Helligkeit. Zu den Mes- 
sungen wurde das automat, photoelektr. Spektrophotomełer nach R a z e k -Mu l d e r  be- 
nutzt. Die Auswertung geschah unter Benutzung dreilinearer Koordinaten gemaB der 
Methode des I n t e r n a t io n a l  Com m ittee  o n  I l l u m in a t io n . (Paper Trade J. 
101. Nr. 13. 91—95. 26/9. 1935.) F r ie d e m a n n .

Julius Bekk, JFas der DruckprozeP tom Papier rerlangt. (Paper-Maker Brit. Paper 
Trado J. 89. Nr. 5. Techn. Suppl. 71—78.88—93.1/6.1935. — C. 1935.1. 3870.) F r ib d E.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstdlung ton Aminen. Man laBt 
NH3 oder primare oder sekundare Aminę in Ggw. von katalyt. erregtem H 2 unter Druck 
auf Monosaccharide (bei mindestens 100°) oder auf Di- oder Polysaccharide (bei min-
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destens 150°) einwirken. Z. B. erhitzt man 120 g Glucose (I), 66 g Methylamin (Et) u. 
240 g Methanol in Ggw. von N i unter einem H2-Druck von 100—200 at im Autoklaven 
auf 180—200°. Man erhalt ais Hauptprod. N,N'-Dimethylpropylendiamin yom Kp. 125 
bis 128°. Das gleiche Prod. entsteht aus Rolirzucker (III) u. II. In ahnlicher Weise kann 
aus I u. Butylamin (IV) das N,N'-Dibutylpropylendiamin vom Kp.„ 82—86° hergestellt 
werden. Aus I u. Didthylamin, aus III u. N H S, aus III u. IV, sowie aus Starkę u. IV 
werden Amingemische erhalten, die zum Teil in W. 1. sind. Die Prodd. dienen zur Herst. 
von Teztilhilfsmittdn. (F. P. 783148 vom 24/12.1934, ausg. 8/7.1935. D. Prior. 23/12. 
1933.) N o u v e l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Interessanłe organische Stickstoff- 
terbindungen und ihre Herstdlung. Nach iiblichen Methoden worden Aminoverbb. 
hergestellt, die wenigstens einen Rest mit einer Kette von mindestens 6 C-Atomen 
sowie wenigstens 2 NH,-Gruppen enthalten, von denen mindestens eine nicht tertiar 
gebunden ist. In diese Verbb. wird mindestens eine freie COOH-Gruppe eingefiihrt. 
Die erhaltenen Prodd. sind Teztilhilfsmittd. Die Ausgangsstoffe sind aus Aminen 
wic Athylendiamin, Propylendiamin (V), Dimethylathylendiamin (VI), Didthylentriamin 
(I), Triathylentetramin (II), o-, to-, p-Phenylendiam.in, Toluylendiamin, Benzidin u. 
Diaminodiphenylamin erhaltlich. Die Reste mit mindestens 6 C-Atomen konnen direkt 
ais Alkyle oder durch eine CO-Gruppe ais Acyle mit dem N  der Aminę verbunden 
sein. Sie konnen OH-, NH^-, N0.2-, Ester-, Ather- u. Halogengruppen, besonders Cl 
enthalten sowie durch Gruppcn wie —NH-, —N-Alkyl-, —O-, —-S- oder —CO- unter - 
brochen sein. —  370 Teile eines Amides aus 2 Mol. I u. 1 Mol. Stearinsdure (IV) werden 
geschmolzen u. bei 160° mit 94 Monochloressigsdure (III) unter Riihren behandelt. 
Das zerkleinerte Rk.-Prod. ist ein gelbes in W. 11. Pulver von schwach saurer Rk. Ahn- 
liche Prodd. erhalt man aus der Fettsaure des Copraóls, II u. in, aus IV, II u. in, aus 
N-Octodecylpropylendiamin u. Monochlorpropionsdure, aus in, V u. dem Bromid oder 
Sulfat eines Gemisches von Alkoholen aus hydriertem Palmol sowie aus VI, Form
aldehyd u. HCN, Verseifen zur Dimethyldthylendiaminoessigsdure u. Kondensation 
mit dem Chlorid der Coprafettsaure. (F. P . 783255 vom 11/12. 1934, ausg. 10/7. 
1935. D. Prior. 12/12. 1933.) DONAT.

Gustave Maubec, Frankreich (Seine-lnferieure), Uberfiihning von Fettsauren in 
Amidę und dereń Venvendung. Fettsauren beliebigen Sattigungsgrades u. Mol.-Gew. 
werden, vorteilhaft in geschmolzenem Zustand u. bei Tempp. von 100—150°, im offenen 
GefaB mit wasserfreiem NH3 behandelt, z. B. Stearinsdure bei 125°. Dabei gehen die 
Sauren zum Teil in ihre Amidę, z. B. Stearinsdureamid, iiber. Die Prodd. dienen in 
der Textilindustrie ais W eichmachungsmittd, zum Apprelieren usw. (F. P. 787 641 
vom 22/6. 1934, ausg. 16/9. 1935.) D o n a t .

Canadian Industrie Ltd., Montreal, iibert. von: Marjorie H . Morrison und 
Edgar H. Nollau, Newburgh, Ń . Y ., V. S t. A., tlberzug fu r Teztilstoffe, bestehend aus 
Nitrocellulose, Ricinusól, einem Pigment u. einem Losergemisch aus 1&—25% Aceton, 
30—75% A. u. 10—45% Dichlorathylen; statt des Acetons kann auch ein Gemisch 
von Athylacetat u. Aceton benutzt werden. (Can. P. 343 937 vom 12/5. 1933, ausg. 
14/8. 1934.) Sa l z iia n n .

Elly Pollak. Osterreich, Vereddn von Fasem, Garnen, Geweben, Filz und Papier. 
Das Fasergut wird gegebenenfalls nach einer Vorbehandlung mit ąuellenden Mitteln mit 
wss. Lsgg. von hdrtbaren Kunstharzen, wie Formaldehydhydrazodicarbonamid- oder Form- 
alddiydphenolkondensationsprodd., in Ggw. von Neizmittdn impragniert u. danach einer 
W armebehandlung unterworfen. Das Verf. gewahrleistet einen gleichmaBigen Aus- 
riistungseffekt. Gewebe aus Baumwolle oder Kunstseide konnen so lcnitterfest gemacht 
werden. Bei Einlagerung groBerer Mengen Kondensationsprodd. in das Fasergut werden 
bestandige Steifeffekte erzielt. (F. P . 787 950 vom 27/3. 1935, ausg. 1/10. 1935.
D. Prior. 27/3.1934.) R. H e r b s t .

Camille Dreyfus, New York, N. Y ., iibert. von: George Schneider, Montclair, 
J-, V. St. A., Vereddn von Cdluloseesłer enthaltendem TeitUmaterial. Dasselbe wird 

mit einer Pastę aus einem Verdickungsmittd u. einem alkal. reagierenden Materiał be- 
strichen, getrocknet u. sodann gedampft. Durch diese Behandlung wird der Kunst- 
seidefaser eine erhohte Biigdfesłigkeit, sowie eine veranderte Anfdrbbarkeit erteilt. 
(Can. P. 345 098 vom 15/7. 1929, ausg. 2/10. 1934. A. Prior. 28/7. 1928.) R. H e r b s t .

Ufficio Brevetti Eug. G. B. Casetta Ing., Turin, Einpressen [bzw. Ube^jziehen) 
ton Fasem, Faden oder Geweben in (mil) Cdlulosederimt- oder Gdatinefolien. Die mit 
einem Losungsm. angeąuollenen bzw. von der Herst. noch nicht vóllig getrockneten
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Folien werden auf eine weiche Unterlage gelegt u. der betreffende mit Aceton, A., 
CH^COOH oder Butylacetat angefeuchteto Stoff, z. B. ein Baumwollnetz bei 50—60“ 
aufgepreBt. (It. P. 314223 vom 24/4. 1933.) Sa l z m a n n .

Victor Robert Ullman und Thomas Me Lachlan , London, Behandlung von 
Faserstoffen mit Desinfekticmsmitteln. Faserstoffe, wie Papier oder Textilien, werden 
m it einem fl., z. B. wss. Mittel, das ein oder mehrere Cd-Salze, yorzugsweise CdS04, 
zusammen mit einem Bindemittel, wio Glycerin, Starkę, Gummi oder ein hygroskop. 
Salz (CaClo) enthalt, uberzogen oder impragniert. (E. P. 412168 vom 12/10. 1932, 
ausg. 19/7." 1934.) Gr a g e r .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben, Anhalt, Quatemare Ammonium- 
salze. Piperidinbasen werden mit Alkylchloriden, die wenigstens 8 C-Atome enthalten, 
behandelt. Man erhitzt z. B. 86 kg Piperidin  mit 130 kg Cetylchlorid 8 Stdn. auf 100 bis 
120°. Die filtrierte M. wird dann mit 65 kg Dimethylsulfat langsam vermischt u. erhitzt, 
bis eine Probe in yerd. NaOH 1. ist. Das entstandene Celylpyridiniummethylsulfał 
yermag Paraffin, Cetylalkohol, 01ivenól u. dgl. in wss. Emulsionen zu uberfiihren, aus 
denen, besonders nach Zugabe von Na2C03, dio Fette oder Wachso leicht auf Faser
stoffe ziehen. (E. P. 433356 vom 19/11. 1934, ausg. 12/9. 1935. D. Prior. 18/11. 
1933.) Al t p e t e r .

Mario Mazzetti, Rom, Degummieren von Teztilfasem. Man laBt natiirliche oder 
zusammcngesetzte Proteinę, wie EiweiB, Gelatine, Casein (z. B. in Mengen von 5— 15% 
des verwendeten W.) in saurer (z. B. je Liter 0,1-n. HC1, 20 g Casein enthaltender Lsg.) 
oder alkal. Lsg. (die z. B. 1—5% NaOH neben entsprechenden Mengen Bicarbonatseife 
enthalt) bei 130— 160° u. entsprechendem Druck auf die Faserstoffe einwirken 
(z, B. ca. 40 Min. lang); statt der Proteine kann die Lsg. organ. Sulfonsauren, z. B. ein- 
fache oder zusammengesetzte Sulforicinolsauren, enthalten. Man kann aueh 01-, 
Stearin-, Palmitinsaure, Salze der Alkalien oder organ. Basen anwenden; ferner sind 
Gummiarten, Harze, Starkę yerwendbar. Die Fasern werden bei der Behandlungstemp. 
mit W. nachgewaschen. (Ung. P. 113 012 vom 28/6. 1934, ausg. 1/10. 1935. It. Prior. 
4/7. 1933.) M a as .

Priamo Garetto, Strambino, Italien, Gewinnung von Spinnfasem aus Hanf, 
Flachs u. dgl. Durch Behandlung mit einer Lsg. (A) aus 80% Na2C03 +  20%(NH4)2C03 
u. einem Gemisch (B) aus 70% gesatt. oder ungesatt. KW-stoffen, 20% Fettstoffen 
u. 10% Alkali; je nachdem ob reife bzw. auf gutem Boden gewaehsene Pflanzen oder 
griine Pflanzen yerarbeitet werden, erhoht man den Alkaligeh. u. die Temp. des Bades 
bzw. den der KW-stoffe u. erniedrigt die Temp. Hanfstengel werden 15— 20 Min. in 
einem 2% der Lsg. A enthaltenden Bade bei 80— 100° behandelt, gebrochen, gehechelt 
u. die Faserstengel in offenen Behaltern oder im Autoklayen (1—3at) 2— 4 Stdn. 
in einem Bade, enthaltend 2— 5% Lsg. A u. 3— 6% Lsg. B von 100— 130° gelegt. Die 
gewaschenen Fasern werden feueht zerfasert, getrocknet, geschlagen u. gekammt. 
Dio holzigen Stengel werden zu Cellulose aufgearbeitet, aus den Behandlungs- u. Wasch- 
badern Diingemittel u. a. gewonnen, wahrend die Saatóle durch Verseifen, Destillieren, 
Fraktionieren u. Vereracken zu Brennstoffen yerarbeitet werden. (It. P. 319 002 
yom 3/2. 1934.) SALZMANN.

Leo Nordmann, Berlin, Gewinnung spinnfahiger Pflanzenfasem aus Bastfaser- 
pflanzen u. der im Rohfaserstoff inkrustierten Holzteile durch Behandeln trockner 
oder getrockneter Bastfaserpflanzen mittels 0 3 oder ozonhaltiger Luft u. durch nach- 
folgende mechan. Bearbeitung, dad. gek., daB 1. der Rohfaserstoff oder das Reaktions- 
gas oder beide dauernd oder zeitweilig bewegt werden; — 2. daB die Temp. des die 
AufschlieBung bewirkenden Gasstromes zeitweilig bis + 2 °  herabgesctzt wird. (D. R- P- 
621115 KI. 29b yom 22/9. 1931, ausg. 1/11. 1935.) S a l z m a n n .

R. W. Callaway, New York, und Alan M. Mann, Scarsdale, ubert. von: Lois 
W. Woodford, New York, N. Y ., V. St. A., Verfahren zum Fdrben ton Faserm alerial, 
insbesondere Holz. Dieses wird zunachst in iiblicher Weise mit einer Harzlsg. iiber- 
zogen. AnschlieBend wird ein Gemisch aus einem Gummi- oder kunstlichen Harz u. 
einem Farbstoff u. nach dem Trocknen ein Fim is oder Lack aufgebraeht. Gegebenen
falls wird noch ein Dispergiermittel, wie Kleber, Casein, Pflanzenprotein oder Seife, 
dem Farbstoffgemisch zugesetzt. —  1 Teeloffel Kleistermehl wird mit 2 Gallonen W. 
yerriihrt u. so lango gekocht, bis das Vol. 1 Gallone betragt. Daneben wird eine Sus- 
jjension aus 1% Unzen Gummigutt u. 6 Unzen W. hergestellt, indem das Gemisch 
24 Stdn. stehen "bleibt u. dabei ófter umgeruhrt wird u. dann filtriert wird. 1,25 (Teile) 
der erhaltenen Suspension werden mit 1 der Starkekleisterlsg. gemischt, worauf eine
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Anilinfarbstofflsg. zugesetzt wird. Damit wird z. B. eine Ahomholzplatto behandelt. 
(A. P. 2013 329 vom 20/2. 1933, ausg. 3/9. 1935.) M. F. Mu l l e r .

Alfred G. Olsen, Elkhorn, Wis., V. St. A., Pressen Don Holz. Das Holz wird durch 
Tauchen in ein Bad h. aber nicht kochendcn Leinóls, das NaCl (1%) enthalt, getrankt. 
Darauf wird das 01 aus dem Holz wieder herausgepreBt u. die Holzfasem zusammen- 
gepreBt unter gleichzeitiger Anwendung von Hitze u. Druck, der langs u. quer zur Faser- 
richtung auf das Holz einwirkt. Der angewandte PreBdruck wird wahrend der Abkuhlung 
des Holzcs aufrechterhalten. Das Holz kann so auf % seines Volumens zusammen- 
gedriickt werden. (A. P. 1 981567 vom 20/6. 1932, ausg. 20/11. 1934.) Gr a g e r . 

Heinrich Albert Hellmers, Kieł, Behandlung von Schalholzfumieren. (Vgl.
D. R. P. 584 253; C. 1933. II. 3512.) Nachzutragen ist, daB die Tauchlsg. zweckmaBig 
aus einem Gemisch von 3 Teilen Formalin, 1 Teil 14°/0ig. Lsg. von Chromalaun,
I Gclatine, 10 Glycerin u. 85 W. besteht. (E. P. 435 334 vom 25/5. 1934, ausg. 17/10.
1935.) Gr a g e r .

Milan Vanić, Agram, Jugosl., Herstellung von Kunstliolz. (Vgl. Jugoslaw. P.
II 502; C. 1935. II. 576.) Es wird genau so wie bei der dort beschriebenen Herst.
von Kunstmarmor yerfahren, nur mit dem Unterschicde, daB an Stelle des dort ver- 
wendeten Sandes Holzsagemehl tritt. Das gewonnene Kunstholz hat porzellanahnliche 
Eigg. (Jugoslaw. P. 11768 vom 29/1. 1934, ausg. 1/8. 1935. Zus. zu Jugoslaw. P.
11 502; C. 1935. II. 576.) F u h s t .

Comolite Corp., Long Island City, iibert. von: Paul H. Gugger und Walter
E. Barentzen, New York, N . Y., V. St. A., Kunstholz, bestehend aus 42% Sage- 
spanen, 14% Leim, etwa 40% W. u. geringen Mengen Alaun, Borax, Sulfid, 01, Phenol 
u. Chromsaure. Beispiel: 44 lbs Sagespane, 15 lbs Leim, 12 (oz) Alaun, 12 Borax,
12 ZnS, 10 fl. Phenol, 5 Leinol, 4 Na2Si0 3 u. 4 Chromsaure, sowie 104 lbs 11 oz W.,
das in 3 Portionen zugegeben wird. (A. P. 1988242  vom 5/5. 1934, ausg. 15/1.
1935.) B r a u n s .

V. Antoine, Lambermont, Belgien, Herstdlung von Papier und Karton. Der in 
iiblicher Weise hergestellte rohe Papierstoff wird in Breiform mit uberschussigen 
Mengen A12(S04)3 angesauert, durch anschlieBendes Alkalischmachen findet eine Koagu- 
lation der feinverteilten Stoffe statt, dio unter gewohnlichen Umstanden durch das 
Sieb der Papiermaschine hindurchgehen. Dasselbe wird aueh erreieht, wenn man in 
den Hollander einen Teil der Leimstoffo gibt u. den restlichen Teil vor dem Aufbringen 
des Stoffbreies auf das Sieb. —  Zeichnung. (Belg. P. 378 831 vom 4/4. 1931, Auszug 
veroffent. 27/11. 1931.) M. F. MULLER.

Soc. Industrielle de la Cellulose und Urbain Gombault, Gent, Belgien, Her- 
stdlung von durchsichtigem Klebpapier durch Uberziehen von durchsichtigem Papier 
aus regenerierter Cellulose mit einem Gemisch aus 45 (Teilen) Latex u. 55 tenetian. 
Terpentin. (E. P. 431261 vom 1/12. 1933, ausg. 1/8. 1935. Belg. Prior. 2/12.
1932.) M. F. Mu l l e r .

Carlo Adamoli, Piero Adamoli und Szija Opatowski, Mailand, Gewinnung 
twi Cdlulose aus Hanfabfallen, Stroh, Jute, Espartogras, Flachsstengeln u. dgl., gek. 
durch eine Behandlung des Gutes mit 2,5%ig. NaOH beim Raumtemp. wahrend
12 Stdn. Die von Lignin- u. Pektinstoffen befreite Cellulose wird nach einem der 
gebrauchlichen Verff. gebleicht. Die Lauge kann durch Zugabe von festem NaOH 
regeneriert werden. Empfehlenswerter ist es, den ProzeB nach dem Gegenstrom- 
prinzip durchzufuhren. (It. P. 317 957 vom 5/12. 1933.) Sa l z m a n n .

Patentaktiebolaget Grondal Ramen, iibert. von: Gustaf Haglund, Stock- 
™lm, Schweden, Entfemung von Harz aus Sulfitcdlulose durch Verriihren mit einem 
Harzlosungsm. bei gewóhnlicher Temp. unter Vermeidung einer Zerstórung der Zell- 
wande. Das Losungsm. soli die Harzanteile verseifen u. emulgieren. Die Konz. der 
M. wird so gehalten, daB kcine storende Schaumbldg. eintritt. Im Falle der Ver- 
wendung von NaOH werden nicht mehr ais 1% auf die Zellstoffmenge berechnet an- 
gewandt. (Can. P. 346 544 yom 20/11. 1933, ausg. 4/12. 1934. Schwed. Prior. 
6/7-1933.) b M. F. Mu l l e r .

A. P. Sakoschtschikow, D. I. Tumarkin und M. P. Seliwanow, U.S.S.R., Ge-
wtnnung gereinigter, niedrigviscoser Cellulose fiir die Herstdlung einfacker und gemischter
CeUuloseester. Die Cellulose wird in iiblicher Weise, z. B. mit etwa 0,2—0,3% Chlor- 
“ lk, unter gleichzeitigem Zusatz von etwa 0,02— 0,03% N H 3, Ammonsalze, HCHO, 
loóc a™  °^er Hamst-off gebleicht. (Russ. P. 43 153 vom 8/12. 1933, ausg. 31/5. 
1935-) R ic h t e r .
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Oreste dell’Avo, Mailand, Herslellung von Mischestern aus Cellulose und Campher. 
Man vermischt in einem Knetapp. 450 kg Eg., 100 Essigsaureanhydrid, 5 kg Campher 
u. 5 1 HClOj (60%ig.) etwa 10 Min., bis aller Campher gel. ist, fugt 100 kg gcbleichte 
Linters (Fcuchtigkeitsgeh. 2%) zu, knetet 10 Min. durch u. gibt weitere 200 kg Essig
saureanhydrid zu. Die Cellulose ist nacli 10 Stdn. (bei 15— 30°) in Lsg. gegangen; diese 
wird 5 Min. auf 60° erwarmt. Man erhalt ein Celluloseacetat mit einem Acetylgeh. yon 
40%, das in iiblicher Weise yerseift, ausgefallt u. getrocknet wird. Der Katalysator 
(HĆ104) kann fortgelassen werden, wenn statt des Camphers dessen Mineralsaure- 
bzw. alkylierte Mineralsaureverbb. benutzt werden. Die Celluloseester zeichnen sich 
durch ihre Stabilitat u. Feuchtigkeitsbestandigkeit aus. (It. P. 282317 vom 23/8. 
1929.) S a lzm a n n .

Gero Lindau, Dresden, und Georg Frank, Berlin-Dahlem, Quellen und Losen 
von Cdlulosederiraten, dad. gek., daB ais Dispergierungsmittel wss. Lsgg. von Salzen 
organ, aromat. Oxycarbonsauren, gegebenenfalls in Ggw. yon wasserlóslichen oder 
wasserunl. fliichtigen oder nichtfliichtigen Losungs-, Quellungs- u. Verdiinnungsmitteln 
yerwendet werden. Beispiel: Eine klare Dispersion yon Acetylcellulose erhalt man 
durch Einbringen von 15 (Gewichtsteilen) acetonlóslicher Acetylcellulose in eine Lsg. 
von Na-Salieylat in 150 W. — Die Lsgg. dienen u. a. zur Herst. yon Kunstseide u. 
Filmen. (D. E . P. 621049 KI. 39 b vom 17/3. 1933, ausg. 1/11. 1935.) Brauns.

W. E. Solowjew, U.S.S.R., Wiedergewinnung des Kupfers bei der Fabrikation von 
KupferammoniaJcseidenfaden. Das etwa 2—3% H2SO., enthaltende Bad wird so lange 
zum Fallen der Faden benutzt, bis der Gch. des Bades an CuS04 7— 8% betragt. 
Hierauf wird die Badfl. auf 60—70° erwarmt u. allmahlich eine erwarmte Na2C03-Lsg. 
zugegeben. Das ausgeschiedene bas. Cu-Sulfat wird abgetrennt u. zum Auflósen der 
Cellulose yerwendet. (Russ. P. 43 124 vom 3/1. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Wuppertal-Elberfeld (Erfinder: 
Hugo Elling, Wuppertal-Vohwinkel), Nachbehandluiig von Kunstseidefiiden, dad. 
gek., daB die auf porose oder auf mit porosen Belagen yersehene durchlochte Spulen 
aufgewickelte, frisch gesponnene Kunstseide auf diesen Spulen die erste Wasche, 
dio weitere Nachbehandlung jedoch naeh yorheriger Trocknung u. Umspulung unter 
Zwirnen auf der Zwirnspule erhalt. (D. R. P. 621 395 KI. 29a vom 15/2. 1927, 
ausg. 6/11. 1935.) Salzmann.

Celanese Corp. o! America, Del., iibert. yon: Camille Dreyfus, N ew  York, 
N. Y., und George Schneider, Montelair, N. J ., V. St. A., Herstellung von Zellu-olle. 
Die Seide, z. B. 3 Faden Celluloseacetatseide vom Titer 150 den. wird unm ittelbar 
im AnschluB an den SpinnprozeB, naeh dem Befeuehten mit W. zwischen zwei mit 
yerschiedener Geschwindigkeit laufenden Walzen um etwa 17,9% gestreckt u. in 
Stapel geschnitten. (A. P. 1 956 565 vom 21/5. 1930, ausg. 1/5. 1934.) S a lzm a n n .

Henry Dreyfus, London, ubert. von: Reginald Henry John Riley, Spondon, 
und Theodore ClifJord Bam ett, Breadsall, Textilstoff. Eine Anzahl Kunstseidefiiden 
werden, nachdem sie wechselweise mit einem Losungs- oder W eichm achungsm ittel
behandelt worden sind, fortlaufend yereinigt u. unter Spannung iiber eine gebogene
Flachę gezogen. Auf diese Weise erhalt man ein einheitliches Gebilde yon flachem, 
gegebenenfalls — abhangend yon dem ausgeiibten Reibungsdruck —  yeranderlichem 
Querschnitt. (Can. P. 337 732 vom 17/10. 1931, ausg. 5/12. 1933.) S a lzm a n n .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H- 
Miinehen (Erfinder: Wolfgang Gruber, Burghausen), Herslellung langer, wollarłiger 
Faden naeh Pat. 594 378, dad. gek., daB zwei oder mehrere in  iiblicher Weise gesponnene 
u. aufgespulte Kunstseidefaden unter so ungleicher Spannung auf e iner Ringzwirn- 
maschine zu einem Vorgarn yerzwirnt werden, daB Schlingen u. Schlaufen entstehen, 
die bei der naehfolgenden Verzwirnung zu einem Hauptgarn zersehlagen werden, 
welches dann langere Zeit in einer wss. Lsg. von Seife, Salzen oder Sauren gekocht 
wird; — 2. daB dio Faden, welche zu einem Hauptgarn yerzwirnt werden, aus Kunst- 
fiiden yerschiedener Herkunft oder aus Naturfasern u. Kunstfaden bestehen. (D. R. P- 
6 2 1 6 0 1  KI. 29a vom 26/10. 1933, ausg. 9/11. 1935. Zus. zu D. R. P. 594 378;
C. 1934. II. 687.) S a lzm a n n -

British Celanese Ltd., London, und Percy Frederick Combę Sowter, Spondon 
b. Derby, Herstellung einer Gespinslnachahmung. Ein Biindel glatter Cellulosefaden 
(Celluloseacetat bzw. sonstige organ. Ester der Cellulose) wird in erweichtem Zustand 
einer derartigen Streckbehandlung unterworfen, daB einzelne Faden des Fadenbiindels 
ortlich zerreiBen u. die Enden dieser Faden aus dem Fadenbundel heryorstchen. Naeh



1 9 3 6 .  I . H XIX. B r e n n s t o f f e . E r d ó l . M i n e r a l Ol e . 1 1 5 1

dieser Behandlung kann das Fadenbiindel gezwirnt werden. Die Streckung soli 
mindestens 300% der urspriinglichen Lange betragen. (E. P. 415 055 vom 15/2. 
.1933, ausg. 13/9. 1934.) N it z e .

British Celanese Ltd., London, William Alexander Dickie und George Craw- 
ford Tyce, Spondon b. Derby, Herstellung ran Stapelfasergarn. Man streckt die Faden, 
z. B. aus Celluloseacetat, iiber ihre Elastizitatsgrenze hinaus in Ggw. eines Weich- 
machungsmittels, das die Streckung erleichtert, scheidet in Stapeln u. verspinnt. 
Nach dem Verspiimen wird die Dehnbarkeit des Materials wieder hergestellt. (E. P. 
418453 vom 25/4. 1933, ausg. 22/11. 1934.) N it z e .

Henry Dreyfus, London, Faden, Bander und Filmc aus Viscose. Yerwendung 
eines wss. Fallbades mit einem Geh. von 20—30% NaCjSTS, Glycerin u. Zucker. — 
70—80 Stdn. boi 17° gereifte Viscose wird in ein Bad folgender Zus. gesponnen (Diiscn- 
durchmesser 0,08 mm: 6— 8% konz. H:S 0 4, 20—30% NaCNS, 1% Z nS04 u. 10% 
Glucose; Temp. 10°. (A. P. 2004271  vom 28/10. 1930, ausg. 11/6. 1935. E. Prior. 
5/11.1929.) S a lz m a n n .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Norman F. Beach und James G. M cNally, 
Rochester, N. Y., V. St. A., Feuchtigkeitsbestdndige Acetylcellulosefolie. Man iiber- 
zieht den Celluloseacetatfilm mit einer l% ig. Harzesterlsg. in einem Gemisch von 
80% Toluol u. 20% Dichlorathylen, trocknet langsam bei 50— 105° u. bringt auf die 
Harzschicht noch eine Lsg. yon 1% Paraffin  in Erdol (Kp.60—70°). Die Gesamt- 
dicke des Gebildes betragt 0,025 mm. (Can. P. 330 918 yom 2/6. 1932, ausg. 14/3. 
1933.) S a lz m a n n .

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralóle.
G. A. Ssacharow, Torfbrilcelts ais ein holzersetzender Brennstoff. (Torf-Ind. [rusa.: 

Torfjanoje Djelo] 1935. Nr. 1. 36—37.) SCHONFELD.
J. L. Lewis, Die Klarung des Kohlenicaschwassers und die Gewinnung des Kohlen- 

sclilamms. Beschreibung des bei den E m ly n  ANTHRACIT-Gruben angewandtcn 
„Unifloc“-Verf. u. Mitteilung der damit erzielten Betriebsergebnisse. (Colliery Guard. 
J. Coal Iron Trades 151. 895— 97. 15/11. 1935.) S c h u s t e r .

I. Rapoport und I. Timofejew, Tieftemperaturverkokung von Tschdjabinskkohlen. 
Die Unters. zeigte, daB die Kohlen sich nieht zur Gewinnung von fl. Brennstoffen 
dureh Tieftemp.-Verkokung eignen, dagegen zur Gewinnung eines Gases von bohem 
Heizwert dienen konnen. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwal
4- 447—54.) K l e v e r .

I. B. Rapoport und s. J. Kossolapow, Tieftemperaturverkokung von Tschel- 
jabinsk-Kohlen bei verschiedenen Temperaturen. (Vgl. vorst. Ref.) Bilanz der Ver- 
kokung der Kohle im Drehofen bei 450, 500 u. 550°. Mit steigernder Temp. nimmt 
die D., der NH3- u. Phenolgeh. des Ammoniakwassers zu. (Chem. festen Brennstoffe 
[russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 5. 702— 10.) S c h 5 n f e ld .

V. J. Altieri, Messung der Ezpansion ion Kohle wahrend der Verkokung. Be
schreibung eines Priifgerats u. seiner Arbeitsweise. (Amer. Gas J. 143. Nr. 5. 43. 
Nov. 1935. Everett, Mass., Massachusetts Gas Comp.) SCHUSTER.

R. Sabonadier, Zur Reaklionsfahigkeit des Kokses. Ausfiibrliche Besprechung 
ausgewiihlter einschlagiger Arbeiten. (J . Usines Gaz 59. 546—59. 5 /11 .1935.) ScHUST.

L. Winkler, Die Próbleme der Gaswirtschaft in der deutschen Energieversorgung. 
Ausfuhrliche Besprechung aller neuzeithehen einschlagigen Fragen. (Gas- u. Wasser- 
faeh 78. 845— 49. 876—80. 16/11. 1935. Frankfurt a. M.) S c h u s t e r .

Theodore Nagel, Flashsystem zur Carburierung von Wassergas mittels Schweról. 
(*gl. C. 1936. I. 245.) EinfluB der Cracktemp. Vergleich mit der iiblichen Art des 
Carburierens. (Amer. Gas J. 143. Nr. 3. 11— 12. Sept. 1935. New York, Carburetted 
Gas, Inc.) SCHUSTER.

P. T. Dashiell, Fortschritte in der Behandlung ton Schwerolteer und EmuUionen. 
Mitteilung mehrjahriger Betriebserfahrungen uber die Entwiisserung yon Teeremul- 
sionen, die sich bei der Horst. von carburiertem Wassergas mit Hilfe yon Schwerólen 
bilden. (Gas Age-Rec. 76. 437— 40. 446. 16/11. 1935. Philadelphia, Pa., Gas Works 
Comp.) ‘ S c h u s t e r .

A. Rettenmaier, Fortschritte in der trocknen Gasentschweflung. Beschreibung 
eines neuen Verf., bei dem die Regeneration der mit H2S gesatt. Reinigungsmasse 
fiir jeden Reiniger getrennt erfolgt unter Ausnutzung eines Umwalz-Gas-Luftgemischs
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m it etwa 6% 0 2-Geh. Ergebnisso einer techn. Vers.-Anlage. (Gas- u. Wasserfach 
78. 848— 49. 9/11. 1935. Duisburg-Hamborn.) Sc h u s t e r .

D. F. Othmer, Die Herstellung von Essigsaure mit Gewinn in der Holzdestillation. 
Das Verf. der Gr a y  Ch e m ic a l  Co. in Roulctte, Pa., gestattet die Gewinnung yon 
Essigsaure in Form yon Eg. mit geringen Anlage- u. Betriebskosten durch Befreiung 
der Holzdest.-Prodd. von Methanol u. anschlieCendo azeotrope Dest. mit W. (Chem. 
metallurg. Engng. 42.356— 61. Juli 1935. Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst.) B. K. Mii.

Hilding Bergstrom und Karl Cederąuist, Versuch, in halbem Grojimapstab aus 
KoMeofengasen durch Waschen mit Kalkmilch direkt hochprozentiges Acelat zu gewinnen. 
Das fast yollstandigc Auswaschen der Teerbestandteile aus den Holzsauredampfen ist 
gut durchfiihrbar u. das aus solcher Saure direkt erhalteno Acetat zeigt Gehh. yon 
bis zu 80%. Der Formiatgeh. betragt etwa 6— 7% des Gesamtacetatgeh. (IYA 1935. 
52—57. 1/7.) " W lLLSTAEDT.

V. Sihvonen, Ober die Hydrierung der Kohle. Die in der Wassergastechnik auf- 
tretenden chem. Vorgange w-erden mittels der Verbrennungstheorie des Vf. erklart. 
(Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 8 . A. 76— 80. 25/9. 1935. Helsinki, Techn. 
Hochsehule. [Orig.: finn.]) R o u t a l a .

Kenneth Gordon, Die Entwicklung der Kohlehydrierung durch die. Imperial 
Chemical Industries, Ltd. Chemismus der Hydrierung. Techn. Entw. des in B i 11 i n g - 
h a m angewandten Verf., seine Beschreibung u. Ergebnisse. (Colliery Guard. J. Coal 
Iron Trades 151. 985—88. Gas J. 212 (87.) 722—26. 1935.) * S c h u s t e r .

R. Fussteig, Neue Versuche der Hydrierung einiger Mineralóle. Nach der Naherungs- 
formel von N e r n s t  berechnete Gleichgewichtskonstanten zeigen, daB ungesdtt. aliphat. 
KW-stoffe selbst bei 477° noch hydrierbar sind, wahrend bei iłber 300° Hydroaromaten 
dehydriert werden. Bei Verss. mit yerschiedenen Katalysatoren, insbesondere Mo- 
haltigen, an Erdol wurden die Olefine aufhydriert, wahrend die Aromaten fast un- 
yerandert blieben u. hohersd. gesatt. KW-stoffe aufgespalten wurden. Es wird ein 
Schema fiir eine Hydrieranlage mit mehreren Stufen u. fiir eine Anlage zur raffinieren- 
den Hydrierung von Schmierolen gegeben. (Osterr. Chemiker-Ztg. [N. F .] 38.170—74. 
1/11. 1935.) W a l t h e r .

K. C. Sclater, Grundlagen der angewandten Erdolgewinnung. X X I., X X II., XXHI. 
(X X . vgl. C. 1936. I. 247.) Erlauterungen iiber die Verwendbarkeit von Verbronnung=- 
kraftmaschinen bei Olbohrungen mit Pumpbetrieb. Beinigen von Olbohrlóchern mit 
h. 01 u. uberhitztem W.-Dampf, sowie mit Druckluft u. Naturgas. (Petrol. Engr. 6- 
Nr. 11. 83—84. Nr. 12. 76— 77. Nr. 13. 80—82. 1935.) W a l t h e r .

W. L. Nelson, Grundlagen der angewandten Mineralólraffination. X X I. (XX. vgl.
C. 1936. I. 247.) Allgemeine Physik der Verdampfung u. Kondensation. Berechnung 
von Dampfdrucken u. dem bei der Dest. erforderlichen W.-Dampf. (Petrol. Engr. 6.
Nr. 11. 79—81. 1935.) W a l t h e r .

W. L. Nelson, Grundbegriffe der angewandten Erdóherarbeitung. X X II., XXIII. 
(X X I. vgl. vorst. Ref.) Dio Ermittlung der bei der Gleichgewichtsyerdampfung bei 
yerschiedenen Tempp. iiberdest. Mengen aus der A. S. T. M.-Dest.-Kurve mit Hilfo 
yon Diagrammen wird besprochen. Weiterhin werden die Grundbegriffe der Fraktio
nierung von Oldampfen, die Berechnung von Warmebilanz u. des Durchmessers des 
Fraktionierturmes angegeben. (Petrol. Engr. 6 . Nr. 12. 84—86. Nr. 13. 84. 86. 89. 
1935.) W a l t h e r .

F. Plenz, Bericht iiber den Stand der Treibgasfrage. Zusammenfassende Darst. 
der vom TreibgasausschuB gesammelten bisher yorliegenden Ergebnisse yon Einzel- 
yerss. u. Einzelerfahrungen mit Treibgas. (Gas- u. Wasserfach 78. 859— 60. 9/11. 1935. 
Leipzig.) S c h u s t e r .

E. O. Erkko, Die fliissigen Brennstoffe. Bericht iiber die synthet. Methoden
zur Herst. yon fl. Brennstoffen. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 8 . A. 103 
bis 108. 25/9. 1935. [Orig.: finn.]) R o u t a l a .

Ch. Berthelot, Die Entwicklung der Tieftemperaturterkokung und Herstellung 
synthetischer Treibstoffe in Frankreich und Deutschland. Obersicht. (Genie civil. 106. 
(55.) 353— 57. 384—87. 1935.) W a l t h e r .

V. N. Ipatieff und Gustav Egloff, Pólymerisationśbenzin aus Spaltgasen. Inhalt- 
lich  ident. mit der C. 1935. II. 1477 ref. Arbeit. (Petroleum 31. Nr. 29. 1— 7. 17/7-. 
1935.) W a l t h e r .

E. L. Baldeschwieler, G. M. Maverick und J. E. Neudeck, Abscheidungen in 
Weifimetalhergasem. Korrosion in Yergasern, in denen WeiBmetall yerwandt wurde,
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ist nicht auf Bzn. u. Bleitetraathyl, sondern auf W . zuruckzufiihren. (S. A. E. Journal 
37. Nr. 4. 17— 23. Okt. 1935.) W a l t h e r .

Johann Brand, Lage.ru.ng und Verteilung von Fliissiggas. Obersicht iiber Fraeht- 
u. Behalterkosten fiir Fliissiggas gegeniiber anderen Treibstoffen sowie neuere Vor- 
schlage zum Abfiillen yon Fliissiggas u. fiir kleinere Behalter fiir diese. (Oel Kohle 
Erdoel Teer 11. 707. 22/9. 1935. Hannoyer.) J. S c h m id t .

B. von Lengerke sen., Neuartiger Baustoff fu r  biegsame Leitungsrohre. Es werden
ala aus einheim. Baustoffen hergestellte Zuleitungsrohro fiir Kraftstoffe, Ole, Bzn., 
Bzl., A., organ. Losungsmm., Ammoniak, C02 usw. biegsame sog. „Silberschlaucho“ 
empfohlen, weil sie besonders bruchfest u. dauerhaft sowie unempfindlich gegen 
Harzndd. sind u. nicht altem. (Automobiltechn. Z. 38. 408. 20/8. 1935.) W a l t h e r .

— , Sicherheitseinrichtuiigen im  Grofi-Tankbetrieb. (Chemiker-Ztg. 59- 765. 18/9.
1935.) W a l t h e r .

— , Anstńchschutz der Tankbekulter gegen Benzin, Benzol usw. Allgemeine An- 
gaben. (Seifensieder-Ztg. 62. 852—53. 9/10. 1935.) N eu .

Winkelmann, Isolierverfahren fiir  Teertanks. (Asphalt u. Teer. StraBenbau- 
techn. 35. 851—52. 9/10. 1935.) Co n s o l a t i.

Chas. J. Holland, Herstdlung, Verpackung und Schiffsversand von oxydierten 
Asphcdten. VII. V III. (VI. vgl. C. 1936. I. 692.) Auf Grund der in den friiheren 
Aufsatzen aufgestellten Richtlinien werden die Pumpen, Leitungen, Ventile, Luft- 
bedarf, Kessel u. dereń Ausriistungen berechnet. (Petrol. Engr. 6 . Nr. 12. 36—38. 
Nr. 13. 36—38. 40. Sept. 1935.) W a l t h e r .

Joseph Schafer, Sonderkonstruktionen bei der Abdichtung von Bauwerken mit 
bituminosen Stoffen. Bei dor Konstruktion yon Bauwerken ist yon yornherein Riicksicht 
auf die Abdichtungen zu nehmen, damit diese nicht nur lose an der Oberflache liegen, 
sondern unter Druck der sie umgebenden Konstruktionsteilo stehen. (Asphalt u. Teer. 
StraBenbautcchn. 35. 836— 39. 849— 51. Okt. 1935. Berlin.) Co n s o l a t i.

A. Graf, Erste Messungen mit einem neuen Gerdt zur ąuantitativen Bestimmung 
brennbarer Gase in der Luft der óbersten Erdschichten. Das von L a u b m e y e r  entwickelto 
Gerat zur Best. von KW-stoffgasen in der Bodenluft wurde insofem abgeandert, ais 
die dureh katalyt. Verbrennung entwickelte Warmemengo nunmehr bei ruhendem 
statt bei stromendem Gaa gemessen wird. Es werden befriedigende MeBergebnisse 
mit Leuchtgas, CO u. Luft, je 25% mitgeteilt. (Oel Kohle Erdoel Teer 11. 644—48. 
22/9. 1935. Berlin.) J. Sc h m id t .

H. A. J. Pieters und K. Penners, Bestimmung von Cyanwasserstoff im  Gas. 
Beschreibung u. vergleichende experimentelle Nachpriifung der Polysulfid-, der Feld- 
u. der Schwefelsanre-Methode. (Het Gas 55. 402—04. 1/11.1935. Limburg, Centrallab. 
d. Staatsgruben.) SCHUSTER.

C. Conrad, Lagerbestdndigkeit ton  Kraftstoffen. Zur Priifung der Lagerbestandig-
keit ron Kraftstoff ist der Kupferschalenabdampftest ganzlieh unbrauchbar. Auch 
bei der Oxydation mit 0 2 in der Bombo bei erhóhter Temp. kann aus 0 2-Aufnahme, 
Druckabfall u. Induktionszeit nicht auf die Lagerbestandigkeit geschlossen werden. 
Am geeignetsten ist noch dio gravimetr. Erfassung der gobildeten Harzmenge. Von 
groBter Wichtigkeit ist die Innehaltung genau reproduzierbarer Vers.-Bedingungen 
(s. Original). Aber selbst dann werden nicht immer mit den Lageryerss. ubercinstimmende 
Ergebnisse erzielt. Fiir die Lageryerss. wird eino genaue Vorsehrift fiir 5 1 Treibstoff 
angegeben. Bei der Abhangigkeit der Lagerbestandigkeit yon der Zeit wurde gefunden, 
daB die Harzbldg. nieht immer proportional der Zeit yerlauft, sondern bei einer Reiho 
von Proben nach einigen Monaten sprunghaft anstieg. (Oel Kohle Erdoel Teer 11. 
728-34 . 22/9. 1935. Berlin.) J. SCHMIDT.

Edward L. Newman und Eldon A. Means, Molekulargewichtsmethoden. Die 
Methode zur Best. yon Mol.-Geww. nach VlKTOR M e y e r , wie sio yon B r u u n  (J. 
Research 5 [1930].) yerbessert wurde, wird in Kombination der Gasburette yon 
Bo oth  (C. 1930. II. 1252) fur die Best. yon Mol.-Geww. yon Benzinen angewandt. 
Diese Methode eignet sich fiir Benzine bes3er ais die kryoskop. Methode. (Refiner natur. 
Uasoline Manufacturer 14. 432—35. Sept. 1935. Wichita, Kansas, Wichita Testing 
^ b . )  J u .  Sc h m id t .

C- W . Woolgar, Ausgedehnte Untersuchung, um die Yerfahren zum Priifen von 
ochmierdlen zu ermitteln. Geschichtlieher Oberbliek uber die Maschinen u. Verf. zur 
iQ9s' ^es ®cbniierwcrtes von Olen u. Fetten. (Oil Gas J. 34. Nr. 18. 34. 37. 39. 19/9.
1935.) W a l t h e r .



1 1 5 4 H XIX. B r e n n s t o f f e . E r d Ol . M i n e r a l Ol e . 1 9 3 6 .  I .

S. Iossifow, Bestimmung des Potentials ton Saurcschlamm nach dem spczifischen 
Oewicht. Zur Best. des „Potentials", d. h. des H 2SO.,- (Monohydrat-) Geh. des Goudrons 
bestimmt man dio D. des Goudrons u. des Ausgangsrohstoffes (Destillats). Die D. des 
Destillats muB noch mit einem bestimmten Koeff. multipliziert werden, weil die D. der 
organ. Substanz des Goudrons um etwa 0,03—0,04 hoher ist ais die des Rohmaterials. 
Aus den beiden Dichtewerten berechnet man das „Potential". Das Verf. setzt naturlieh 
yoraus, daB die H 2S 0 4-Konz. des Goudrons nur in engen Grenzen schwankt u. im Durch- 
selinitt etwa 66% betragt. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe 
neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 4. 87—89. April 1935.) SCHONFELD.

I. L. Blum, Untersuchungen iiber die Bestimmung der Asphalte in Roholen. Aus 
Rohólen werden die gesamten asphaltartigen Prodd. mehrmals mit Aceton ausgefSUt.
2—3 g Rohól werden unter Vermeidung von starkem Schutteln langsam mit 50 bis 
60 ccm Aceton yersetzt u. durch Dekantierung wird das 01 von dem Nd. abgezogen. 
Das 01 wird dann nochmals mit der gleichen Menge Aceton behandelt, die letzte Bc- 
handlung wird auf dem Wasserbad unter Verwendung eines RuckfluBkiihlers durch- 
gefiihrt. Die Fallung aller asphaltartigen Prodd. soli ąuantitatiy sein. (Bul. Chim. 
pura apl. Soc. rom. ętiin^e 36. 39—43. 1933. [Orig.: franz.]) K. O. Mu l l e r .

Alfred O. Vinz, Beayer Dam, Vis., V. St. A ., Staubfrei?nachen von Kohle, 
Koks u. dgl. Man bespriiht die Kohle mit angewarmten, hochsd. Olen von hohem 
Flammpunkt, so daB sieh ein diinner Film yon Ol auf der Oberflache der Kohle bildet. 
(A. P. 2 0 0 5 5 1 2  vom 18/1. 1934, ausg. 18/6. 1935.) D e r s in .

Aurelio Zavertanik und Stanislao Temovec, Triest, Italien, Gasfórmiges Brenn- 
stoffgemisch, bestehend aus N  u. Luft (Yerhaltnis 14,2:31,8; 13,7:100; 12,1:36,8; 
10,6: 32 oder 10: 41,8) gegebenenfalls mit einem geringen Zusatz eines Gases etwa 
folgender Formel C„H,(N06H )3 (?der Referent), welches unter einem Druck von 2,5 at 
steht. (It. P. 3 19  967  vom 15/11. 1933.) S a lz m a n n .

Henry Wilmot Spencer, London, England, Raffinieren ton festen aromalischen 
Verbindungen, wie Naphthalin o. dgl. Die festen Stoffe werden mit tonhaltiger Diato- 
meenerde yermischt u. so stark erhitzt, daB die aromat. Verb. schm. oder yerdampft 
oder sublimiert. Die Dampfe werden yerdiehtet. —  Beispiel: Naphthalin wird mit 
67—95% Moler yermischt. Hierbei setzt man genugend W. zu, um die M. piast. u. 
zum Verformen geeignet zu maehen. Alsdann wird dio yerformte M. in einer Trocken- 
kammer mit Dampf behandelt; die Temp. der M. soli hierbei 60— 75° nicht ubersteigen. 
Nach AbschluB der Dampfbehandlung leitet man w. Gase in die nunmehr an einen 
Kondensator angeschlossene Kammer. Das raffinierte Prod. weist einen Reinheits- 
grad yon etwa 94,3% auf. (Dan. P. 50 518  yom 23/7. 1934, ausg. 5/8. 1935.) D re w s .

Koppers Co. (Delaware), iibert. yon: Joseph van Ackeren, o’Hara Township, 
Allegheny County, Pa., Y. St. A., Oewinnung ton Benzolkohlenwasserstoffen aus Waschól. 
Ein an Bzl.-KW-sloffen angereichertes Waschól wird im indirekten Warmeaustauseh- 
yerf. mit h. entbenzoltem Waschól erhitzt u. hierauf in einer Dest.-Kolonne mittels 
W.-Dampf vom Leichtol befreit. Das yerdampfte Leichtol u. der W.-Dampf iiber- 
tragen ihre Hitze indirekt auf k. u. yorzugsweise gewasehenes Leichtol. Die dabei 
yerfliissigten Anteile gelangen in eine Entwasserungsvorr., der dio dampffórmig ge- 
bliebenen Bestandteile erst nach weiterer Kiihlung mittels W. zugeleitet werden. Nach 
der Abtrennung des W. wird das yereinigte Kondensat mit bestimmter Temp. durch 
eine kontinuierlich betriebene Waschanlage gepumpt, wo Behandlung mit yerd. ILSO., 
u. nach Verdiinnung mit W. u. Abtrennung der verd. Saure Neutralisation mit Atz- 
alkali stattfindet. Nach Abtrennung der Lauge u. indirekter Erwarmung durch die 
unmittelbar zuvor aus dem Waschól mittels W.-Dampf abgetriebenen h. Leichtól- 
dampfe (siehe oben) wird in einer Fraktionierkolonne in ein hochsd. Riicklaufkondensat 
u. bestimmto niedriger sd. Fraktionen z. B. Bzl. u. Vorlauf, getrennt. Dio hohersd. 
Anteile werden in einem Vorratsbehalter angesammelt u. von hier aus nach indirekter 
Aufheizung mit W.-Dampf in einer Fraktionierkolonne, in dereń oberen Teil eine noch- 
malige Behandlung mit Sodalsg. yorgenommen wird, naeheinander in Bzl., Toluol 
u. Xylole getrennt. Das zunachst yerdampfende Bzl. wird in einer besonderen Vorr. 
kondensiert u. solange ais Rucklauf in die Kolonne gepumpt, bis das naehsthóher sd. 
Toluol zu dest. beginnt. Mit diesem wird in gleicher Weise yerfahren, bis die Xylole 
zu sd. beginnen. (A. P. 1 9 1 6  3 4 9  vom 22/7. 1930, ausg. 4/7. 1933.) P r o b s t .

I. P. Nichamow und D. A. Alexandrowitsch, U.S.S.R., Abtrennung ton Neutral- 
olen aus Phenolatlosungeti. Die bei der alkal. Wasche yon Teerólen erhaltenen Phenolat-



1 9 3 6 .  I .  H x rs . B r e n n s t o f f e . E r d Ol . M i n e e a l Ol e . 1 1 5 5

lsgg. werden mit einer zur Ausscheidung der gesamten Neutralóle u. Phenole nicht 
ausreichenden Menge H2S 0 4 yersetzt, die ausgeschiedenen Neutralóle abgetrennt u. 
emeut mit H 2S 0 4 yersetzt. —  100 ccm einer Phcnolatlsg., die 5,32 g Neutralol u. 
7,35 g Phenol enthalt, werden mit 68% H 2S 0 4 (16%ig.) yersetzt. Es scheiden sich 
71,2% der Neutralóle u. 14,6% hochmolekulare Phenole aus. Naeh Abtrennung dieser 
wird emeut H2S 0 4 zugegeben. Hierbei scheidet sich die Hauptmenge der Phenole ab, 
die noch 22,5% der Neutralóle enthalt. (Russ. P. 43 424 yom 14/5.1934, ausg. 
30/6.1935.) R ic h t e r .

I. T. Soldatow, U .S.S.R ., Gewinnung von Phenol aus Teeren. Die Teere oder 
Fraktionen werden mit Ammoniakaten, d. h. Lsgg. von Ca, Ca(N03)2, N H ,N 03, NH4C1 
u. dgl. in fl. NH3, insb. Ca-Ammoniakat bei etwa 60° extrahiert; der Extrakt wird 
in iiblicher Weise aufgearbeitet. (Russ. P. 43 002 yom 25/6. 1934, ausg. 31/5. 
1935.) R ic h t e r .

P. A. Bobrow und S. P. Nassakin, U.S.S.R., Gewinnung von Essigsdure aus den 
wasserigen Produkten der trockenen Hohdeslillation. Dio wss. Prodd. werden zwecks 
Entfemung der Phenole, KW-stoffe, Teeró u. dgl. mit fluchtigen Mineraloldestst. 
extrahiert. Naeh Abtrennung des Extraktes wird aus dem wss. Ruckstand mit CS2
o. dgl. dio Essig- u. Ameisensaure extrahiert. (Russ. P. 43 005 vom 11/7. 1934, ausg. 
31/5. 1935.) R ic h t e r .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Koldehydrierung. 
Braunkohle, Torf, Holz, besonders bituminóso Kohle, werden vor der Hydrierung 
mit Lsgg. von katalyt. u./oder sauer wirkenden Stoffen in Ggw. von yorzugsweise 
sauren Netzmitteln impragniert. Ais Katalysatoren kommen in Betracht: wss. Lsgg. 
von Ammoniumwolframat, -molybdat, Sulfosalzen von Mo, Wo, Vd, Sn, As, Sb, Cu, 
Khe, in Ammoniumoxalat gel. Sn-Oxalat, ferner Verbb., besonders Halogeniden von 
Melallen der 6. Gruppe, wie Mo, Wo, gel. in Naphłhen-, Olsaure, Phenolen oder Kohle- 
terfliissigungsprodd., sowie Nitrate, Chloride, Phosphate anderer Metalle. Ais Netz- 
mittel werden yerwendet: Ol-, Ricinolsdure, Saponinę, Sulfonsduren gewisser KW-stoffe, 
wie Isopropyl-, Isobutylnaphthalin, pflanzliche oder minerał. Ole, Paraffine, Wachse 
usw. in Mengen von 0,05—5% der Ausgangsstoffe. Zur sauren Behandlung, dio die 
Tóllige Neutralisierung der in der Kohle yorhandenen bas. Stoffe bezweckt, eignen 
sich H^SOt, HCl, HNOs, H-COOH, CH3-COOH usw. Die Hydrierung, die mit H,, 
mit Gemischen von H , u. N 2 oder C 02, W.-Gas, W.-Dampf, CH4, H2S erfolgt, wird 
bei Tempp. von 350— 550°, yorzugsweise 380— 480°, u. bei Drucken iiber 20, vorzugs- 
weiso bei 100, 200, 300, 500 oder 1000 at yorgenommen. Man yerwendet 600, 1000, 
2000, 3000 cbm H2, bezogen auf Normalbedingungen, pro Tonne Ausgangsstoff. Das 
Verf. wird im allgemeinen kontinuierlich, gegebenenfalls in mehreren Behaltem mit 
yerschiedenen Drucken, Tempp. u. Katalysatoren durchgefiihrt. (F. P. 777147 yom 
13/8.1934, ausg. 12/2. 1935. D. Prior. 18/8. 1933. E. P. 422 892 vom 8/8. 1934, ausg. 
14/2. 1935. D . Prior. 18/8. 1933.) D o n l e .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Katalytische 
Hydrierung von Kohle, Teer, Mineralólen, Dest.-, Zers.- u. Extraktionsprodd. der- 
selben usw. mit 0,01— 10% von Metallhalogeniden (z. B. yon Li, Cu, Ag, Mg, Zn, Sn, 
Pb, Cd, Al, T i, U , M n, Re, N i, Co, Fe, Vd, Mo, Cr, W) u. H 2 in Ggw. yon 0,01—5%  
Ton Halogenen oder Halogenwasserstoffen bzw. solche liefernden VerBb. (z. B. CCl4, 
CHCl3, CHJ„ CH3Cl, CH3Br, CH3J , C H fiU , C H Jir,, C H J V C J lf i l ,  CJl^Br, C M r>J, 
GJIfiU, C2FI}Br„, C2/ / 4. /2, Halogenide von Bzl., Toluol usw., NHifil), wodurch die 
Zers. u. Inaktiyierung der Katalysatoren yerhindert wird. Die Halogenide werden 
je naeh Beschaffenheit der Ausgangsstoffe mit diesen yermengt, oder in den Rk.- 
Behalter eingebracht. Man arbeitet in fl., gasfórmiger oder gemischter Phase oder im 
krit. Zustand bei 200—600° u. z. B. 20, 60, 200, 500 at. Gegebenenfalls werden auch 
Osyde, Sulfide, Phosphate der Metalle zugegeben. —  Z. B. wird feingemahlene mittel- 
deutsche Braunkohle mit einer alkoh. Lsg. yon Mo-Chlorid yermischt, dann im Ver- 
haltnis 1 : 1 mit einem aus der gleichen Kohle stammenden 01 (Kp. uber 300°) yer- 
ruhrt, zusammen mit, H 2 bei 250 at auf 455° erhitzt, im Rk.-Behalter mit HCl yersetzt. 
Die Kohle ist zu 95% in KW-stoffe ubergefuhrt, der Asphaltgeh. des Riickstandes hat 
sich um die Halfte yerringert. (F. P. 779 872 vom 18/10. 1934, ausg. 13/4. 1935.
D. Prior. 24/11. 1933.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Katalytische Kohlehydrierung. 
Weitere Ausbldg. des Verf. des Hauptpat., indem man den Katalysator auf Tragerstoffe 
(Kohle, Bauxit, Floridaerde u. dgl.), denen zuvor hochstens 10 g-Aquivalent Saure ein-
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yerleibt wurden, aufbringt. (F. P. 44183 vom 17/10.1933; ausg. 20/11.1934. D . Prior. 
18/10.1932. Zus. zu F. P. 750 296; C. 1933. li. 3795.) D o n le .

International Hydrogenation Paten ts Co. Ltd., Vaduz, Liechtenstein, Hydrierung 
fliissiger Kohlenwasserstoffe. Niedrig-, mittel- oder hochsd. KW-stoffraktionen aus dem 
Siedebereich der Benzine werden zunachst einer milden Hydrierung in Ggw. von Kataly
satoren (Oxyde, Phosphide, Nilride, Sulfide von Metallen der 2.—S. Gruppe, z. B. von 
M o, W, Cr, Vd, Mn, Co, N i, Fe, Zn, Be, U, Sn) zwischen 100 u. 275° u. 20—500 at, 
bei der nur Diolefine, Harze, Asphalte hydriert werden, dann bei hóheren Tempp. einer 
raffinierenden, spaltcnden oder aromatisiercnden Hydrierung oder Vercrackung unter- 
worfen. (E. P. 424 531 yom 15/1.1934, ausg. 21/3.1935. D. Prior. 13/1.1933.) D o n le .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Apparat zur 
Hydrierung von insbesondere schwefelhaUigen Stoffen, wio Kohle, Teer, Mineralolen, 
Plienolen, ungesatt. KW-stoffen. Der aus Cr-, Mo-, A1-, W-, Vd-, Co-, Mn- oder Ni- 
haltigem Stahl bestehende Rk.-Behiilter wird durch Behandeln mit Zn-Dampf in Ab- 
wesenheit von 0 2 u. in Ggw. eines inerten oder reduzierenden Gases (N2, H2) bei einer 
iiber dom F. yon Zn gelegenen Temp. (600—900°) mit einer korrosionsbcstandigen 
Zn-Schicht iiberzogen. (F. P. 775202 vom 2/7. 1934, ausg. 21/12. 1934.) D o n le .

1 .1 . Lobus, W. F. Polosow und E. E. Feofilow, U.S.S.R., Herstellung von 
Molybdanlcatalysatoren fur die Druckhydrierujig schwerer Kohlenwasserstoffe. Ammo- 
niummolybdat wird bei 420— 440° im 0 2-Strom erhitzt u. dann mit einer Na2S-Lsg. 
unter Zusatz von festem Na2S behandelt. In die erhaltene Lsg. wird bis zur Nd.-Bldg. 
C02 eingeleitet, darauf mit H 2S 0 4 angesauert u. mit W. yerd. Der abgetrennte Nd. 
wird mit H2S-W. gewasehen, bei 60° getrocknet u. gegebenenfalls mit 5— 20% A1-, 
Fe- oder Cr-Oxyd yermischt. In der gleichen Weise kann der erschopfte Katalysator 
regeneriert werden. (Russ. P. 42 982 vom 19/8. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

Universal Oil Products Company, ubert. von: Vladimir Ipatieff, Chicago, 111., 
V. St. A., Katalysatoren fu r  Umsetzung organischer Verbindungen. Phosphorsaure wird 
mit Kieselsaure o. dgl. (Kieselgur) yermischt u. zwischen 180° u. hochstens 300° calci- 
niert. Die Katalysatoren sollen in orster Linie bei der Polymerisation von Olefinen yer
wendet werden, sind aber aueh fiir andere Rkk. geeignet. Genannt werden Polymeri
sation von Aromaten mit Olefinen (Herst. yon Isopropylbenzol aus Bzl. u. Isopropylen), 
Kondensation yon Athem oder Alkoholen mit Olefinen, Alkylierung yon aromat. Osy- 
verbb. (wobei besonders wirksame Stoffe fiir die Verhiitung der Harzbldg. in Bzn. 
erhalten werden), Kondensation von Aldehyden u. Ketonen, Addition von Halogen- 
wasserstoff an Olefine, Isomerisationsrkk. yon Phenolather u. Olefinen (Isopropyl- 
methylen in Trimethylathylen), Herst. von Estem  aus Sauren u. Olefinen (Butylacetat 
aus Essigsaure u. Butylen), Herst. von Diosan aus Athylenglykol, Dehydratation yon 
Alkoholen, W.-Anlagerung an Acetylen u. Acetaldehyd, Herst. von Butadien aus
1,3-Butylenglykol. Vgl. aueh A. P. 1 993 513; C. 1935- H. 3338. (A. P. 2 018065 
vom 15/8. 1934, ausg. 22/10. 1935.) Jij. S c h m id t.

Universal Oil Products Company, iibert. von: Vladimir Ipatieff, Chicago, IU-, 
V. St. A., Behandlung von Kohlenwasserstoffolen. Bei der Herst. yon fl. KW-stoffen aus 
gasformigen Olefinen iiber festen, Phosphorsaure enthaltenden Katalysatoren (vgl- 
A. P. 2 018 065; yorst. Ref.) werden 1— 6 Vol.-% W.-Dampf (bezogen auf Vol. olefin- 
haltiges Gas) zur Yerhinderung der W.-Abgabe aus dem Katalysator zugesetzt. (A. P-
2  018 066 vom 7/3. 1935, ausg. 22/10. 1935.) Jij. S c h m id t.

Aktis Akt.-Ges., Schaffhausen, Schweiz, Spaltung von hochsiedenden ólen und 
Teereti beiTempp. von 200— 500° u. unter einem Druck yon 2—20 at unterVerwendung 
yon Hochfreąuenzfeldem von yorzugsweise hochstens 500 m Wellenlange, wobei die 
Hochfreąuenzfelder erzeugt werden mit Hilfe von Hochfreąuenzspulen, die aus mittels 
Hochfrequenz gefritteten Metallen, im besonderen aus mittels Hochfreąuenz ge- 
fritteten Legierungen aus Pulvem  yon mindestens zweien der Metalle Ag, Co, Cu, Fe, 
Mo, Ni, Pb, Ta, W bestehen. (D. R. P. 595330 KI. 23 b yom 12/6. 1931, ausg. 
3/9. 1935.) B e ie r s d o r f .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, 111., V. St. A-, 
Mineraldlspaltung. D as zu spaltende 01 wird auf Spalttemp. erhitzt u. in eine Kammer 
geleitet, in der feste, bituminose Brennstoffe auf Schweltemp. erhitzt sind. (Can. P- 
341368 vom 2/6. 1933, ausg. 1/5. 1934.) D e r s iN .

TJniversal Oil Products Co., ubert. yon: Jean Delattre Seguy, Chicago, 111-, 
V. St. A., Spaltverfahren. Das 01 wird in fl. Phase unter Druck von etwa 13 at durch 
eine auf etwa 900° F  erhitzte Spaltschlange u. in eine Spaltkammer geleitet, aus der
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die Dampfe zu eiuem Dephlegmator u. Kuhler entweichen. Das Riickstandsol der 
Spaltk&mmer wird in eine Dest.-B łase uberfiihit u. Mer unter Druekentlastung infolgo 
der ihm eigenen hohen Temp. dest., wobei die Dampfe zu einem zweiten Dephlegmator 
u. Kflhjer gehen. Der Dephlegmatorrucklauf wird mit dem gleiehen Prod. des ersten 
Dephlegmators gemischt u. in der Dampfphase bei 1025° in einer zweiten SpaltseMange 
unter Druck von etwa 14 at erneut gespalten. Die Spaltprodd. werden in die erst- 
genannte Spaltkammer eingefuhrt. Man erhalt ein Bzn. von hohem Klopfwert. (A. P. 
2004223 vom 24/7. 1930, ausg. 11/6. 1935.) D e r s in .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Joseph G. Alther, Chicago, III., 
V. St. A., Spaltverfahrcn. -Benzmhaltiges Rohol wird durcli Warmeaustausch vor- 
gewarmt u. in einer ersten Kolonne dest., so daB ein Destillat von Bzn. u. Kcrosin 
erhalten wird. Dieses wird mit einem weiteren im Verf. erhaltenen leichtcn Riicklaufol 
einer dritten Fraktionierkolonne gemischt, in einer Spaltschlange in fl. Phase unter 
etwa 21 at Druck auf etwa 950° F  erhitzt u. in eine auf etwa 850° F  gehalteno Spalt- 
blase eingefuhrt, wobei es mit dem Riickstandsol des Rohóles aus der ersten Kolonne 
gemischt u. anschlieBend in einer zweiten Kolonne fraktioniert dest. wird. Die hierbei 
erhaltenen Leichtolc werden in der genannten dritten Kolonne fraktioniert, u. es wird 
reines Bzn. mit hohem Klopfwert u. das oben erwahnte leichte Rucklaufól erlialten. 
Aus der zweiten Kolonne werden Schmieroldestst. yerschicdener Viscositat in ent- 
sprechender Holic der Kolonne abgezogen. In diese Kolonne wird bei der Dest. iiber- 
hitzter W.-Dampf eingefuhrt. (A. P. 2005 527 vom 19/12. 1931, ausg. 18/G.
1935.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Jacob Benjamin Heid, Chicago, 111., 
V. St. A., SpaUterJahren. Ein Gemisch yon Schweról u. dem im Verf. erhaltenen De
phlegmatorrucklauf wird in zwei Spaltschlangen unter yerschiedenen Bedingungen 
erhitzt u. darauf in einen gemeinsamen Verdampfer gefuhrt. Das 01 wird z. B. in der 
ersten Spaltschlange bei etwa 12 at Druck auf 850° F u. in der zweiten Spaltschlange 
bei etwa 17,5 at Druck auf 930° F  erhitzt, so daB ein wesentlicher Teil des Oles sich 
bereits in der Dampfphase befindet. Die Olstrome werden so gemischt, daB sie in den 
unter etwa 2 at Druck stehenden Verdampfer mit einer Temp. von etwa 875° F ein- 
treten. Durch die Zumischung des kuhleren Oles soli eine Óberspaltung yerhindert 
u. eine plotzliclie Untcrbrechung des Spaltvorganges bewirkt werden. Man erhalt 
ein Bzn. yon hohem Klopfwert. (A. P. 2 008 502 vom 26/12. 192G, ausg. 16/7.
1935.) D e r s in .

Universal Oil Products Co., ubert. von: Gustav Egloff, Chicago, 111.. V. St. A., 
Spaltrerfahren. Zur Herst. yon klopffestem Bzn. leitet man in den Stroni der h. Diimpfc, 
die aus dem Verdampfer einer in fl. Phase unter Druck betriebenen Spaltanlage aus- 
treten, leichtsd. aromat. KW-stoffe ein u. fiihrt das Gemisch durch eine Katalysator- 
kammer, in der ais IContaktmasse Fullererde, Bentonit, AlCl3 oder ZnCU auf Tragern 
angeordnet sind. Dadurch wird eine Rk. zwischen den gasfórmigen Olefinen u. den 
Aromaten herbeigefiihrt. Es entstehen Alkylbenzole, z. B. aus Propylen u. Bzl. das Iso- 
Vropylbenzol, die in dem Bensi/ikondensat yerbleiben u. ihm hohe Klopffestigkeit 
verleihen. (A. P. 2 009108 vom 8/ 2 . 1933, ausg. 23/7. 1935.) D e r s in .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Edwin F. Nelson, Chicago, Ul., V. St. A., 
8paltverfahren. Zur Verbcsserung des Klopfwertes von Nalurgas- oder Dest.-Bzn. leitet 
man dieses bei Drucken bis zu 56 at u. bei Tempp. von etwa 1000° F durch eine Heiz- 
schlange u. anschlieBend in eine Spaltkammer, worauf das Prod. unter Entspannung 
auf etwa 7 at Druck fraktioniert dest. wird. Das Leicht- u. Schwerbenzin werden aus 
der Kolonne je einer Kiihlanlage zugefiihrt, wahrend eine mittlere Bzn.-Fraktion ge- 
sondert abgezogen u. zusammen mit dem Ausgangsbenzin erneut der Spaltschlange 
zugefiihrt wird. (A. P. 2009119  yom 12/12. 1932, ausg. 23/7. 1935.) D e r s in .

TJniversal Oil Products Co., iibert. von: Charles H . Angell, Chicago, Ul., 
V. St. A., Spaltuerfahren. Bei einer aus Heizschlange, Spaltkammer, Verdampfer u. 
Dephlegmator bestehenden Anlage wird das yorgewarmte, Bzn. u. leichte Ole ent- 
naltende Rohol in den unteren Teil der mit li., unter Druck steliendem Ol angefiillten 
opaltkammer eingefuhrt u. mit diesem 01 in den unter niedrigerem Druck stehenden 
verdampfer geleitet, wobei es von leichtsd. Anteilen befreit wird. Das Gemisch der 
Dampfe tritt in den Dephlegmator, wahrend der nicht yerdampfte Anteil in den oberen 
leil der Spaltkammer wieder eingefuhrt wird. Der Dephlegmatorrucklauf wird mit 
einem Teil des Roholes yermischt u. in die Spaltschlange eingeleitet. (A. P. 2 009129
vom l l / i .  1932, ausg. 23/7. 1935.) 
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Standard Oil Co., Whiting, Ind., iibert. von: Vanderveer Voorhees, Hammond, 
Ind., V. St. A., Dampfphasespalttcrfahren. Eine vollkommen yerdampfbare hochsd. 
Olfraktion wird yerdampft, in Dampffonu in einer Spaltschlange unter 7—70 at Druck 
auf etwa 900° F  erhitzt u. in eine Spaltkammcr eingebracbt, aus der die Dampfe unter 
Druckverminderung in eine Kolonne treten, iiber dereń Boden ein Teil des Ausgangs- 
oles berunterrieselt. Dieses lost aus dem Dampfgemiscli hochsd. u. teerige Anteilc 
u. wird mit diesen in den Strom der h., von den Spaltrohren kommenden Dampfe vor 
dem Eintritt in die Spaltkammcr cingefiihrt. Hier erfolgt die Spaltung bis auf feste 
Ruckstande. Die aus der ersten Kolonne austretenden Dampfe werden in einer
2. Kolonne fraktioniert dest. (A. P. 2 005118 vom 14/2. 1930, ausg. 18/6. 1935.) D ers.

Planktokoll Chemische Fabrik G. m. b. H. und Johannes Benedict Carpzow, 
Deutschland, Raffinalion von mineralischm, pflanzlichen oder lierischen ulen, Paraffin, 
Wachsen, Harzen u. dgl. Man behandelt die genannten Stoffe mit geringen Mengcn 
(0,1—5%) vcrd. Saure, z. B. H2S 0 4 oder HCl, u. hierauf mit 5—20 Teilen eines Gc- 
mischcs chem. akt. Siliciumyerbb., das man aus Meeres- oder SiiBwasserschlamm 
durch Sedimentation u. liierauffolgendes Trocknen u. Pulverisieren erhalt. (F. P. 
788239  yom 2/4. 1935, ausg. 7/10. 1935.) B e ie r s d o r f .

Atlantic Refining Co., Philadelphia. iibert. von: W illiam M. Malisoff, Phila- 
delphia, V. St. A., Raffinalion von Kohlenwasserstoffólcn. Zwecks Entschwefelung 
yerdampft man das 01 u. laBt auf dio Dampfe Aluminiumsulfid bei Tempp. zwisehen 
300° u. der Spalttemp. des Ols einwirken. (Can. P. 344 536 yom 7/12. 1931, ausg. 
11/9. 1934. A. Prior. 9/12. 1930.) B e ie r s d o r f .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Raffinaiion ton Kohlen- 
tm-sserstoffen. Die zu reinigenden KW-stoffe werden in der Dampfpha.se in Abwesen- 
heit yon H2S 0 4 mit einer Sulfonsaure eines einfachen, gegebenenfalls halogensubsti- 
tuierten KW-stoffes (Benzol-, Naphthalinsulfonsaure u. dgl.) in Beriihrung gebracht 
u. dabei standig mit W.-Dampf gemischt. Die Sulfonsaure soli dabei in einem inerten 
organ., bei der Arbeitstemp. fl. Mittel (Edeleanuextrakt, Gasol, Schmierol) gel. sein 
u. ihre Konz. in der Lsg. soli hochstens 10%. yorzugsweise unter 5% betragen. Die 
Raffinationstemp. soli so hoch liegen, daB eine starko Hydratation der Sulfonsaure 
yerhindert wird. (F. P. 787 565 vom 20/3. 1935, ausg. 25/9. 1935.) BEIERSDORF.

Edeleanu-Ges. m. b. H., Berlin, Raffinieren und Enlparaffinieren von Kohlen- 
wassersloffólen. Man behandelt das 01 unter Kiihlung mit einem Gemisch von etwa 
15— 35 Teilen fl. S 0 2 u. etwa 85— 65 Teilen fl. aromat. KW-stoffen (Bzl. oder seinen 
Homologen) oder CHC13 oder A., worauf das ausgeschiedene Paraffin in iiblichcr Weise 
entfernt wird. Vor oder nach dem Entparaffinieren extrahiert man mit einem alin- 
lichen Losungsmittelgemisch, jedoch yon groBerem S 0 2-Geh., ohne zwisehen den beiden 
Behandlungsstufen das Losungsm. zu entfernen. Die erforderhche tiefe Temp. erzielt 
man dureh teilweises Verdampfen des S 0 2 aus dem Losungsmittelgemisch bzw. der 
Ollsg., oder aber unmittelbar dureh Verdampfen von SO, oder anderen nicdrigsd. 
Stoffen, z. B . Propan. (E. P. 432168 vom 24/1. 1935, ausg. 15/8. 1935. F. P. 784 596 
yom 23/1. 1935. ausg. 22/7. 1935. D. Priorr. 24/1. u. 23/4. 1934.) BEIERSDORF.

Metallgesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verarbeitung von Abfallschweftl- 
saure, z. B. aus der Reinigung von Mineralólen. Die Abfall-ILS04 wird gemeinsam 
mit C-haltigen M., z. B. Brennstoffen, Teerabfallen, gebrauchter Bleieherde in 
einem Drehrohrofen yerbrannt. Zwecks Verbrennung wird die Abfall-H„SO., mit der 
MaBgabe zerstaubt, daB Fl.-Teilehen die Wandę des Drehrohrofens nieht erreichen. 
sondern yergast werden. Eine Zusatzheizung z. B. Olheizung kann yorgesehen sein. 
Die Warme der Abgase kann zum Vorwarmen der Ausgangsstoffe ausgenutzt werden. 
Dio Gase enthalten S 0 2. (E. P. 432 714 yom 25/1. 1934, ausg. 29/8. 1935. D. Priorr. 
15/3. u. 29/11. 1933.) ‘ N it z e .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: John C. Bird, Phila
delphia, Pennsyl., V. St. A., Gewinnung von gereinigten Alkalisulfonaten aus Saure- 
schlamm, der bei der Behandlung von stark asphalthaltigem Petroleumól mit starker 
H 2S 0 4 anfallt. Dor Sehlamm wird zur Entfernung der H2S 0 4 mit W. gewaschen u. 
dann mit NH3 oder Alkalien neutralisiert. Durcli Yerriihren mit mindestens 30%ig- 
Isopropylalkohol u. Absitzenlassen werden zwei Schichten gebildet, von denen die 
untere aus Teer u. abgeschiedenen anorgan. Salzen u. die obere aus der das Sulfonat. 
enthaltenden alkoh. l i g .  besteht. Aus dieser wird das Sulfonat abgetrennt. Vgl. 
A. P. 1 963 257: C. 1934. II. 38S5. (Can. P. 347 756 yom 19/12. 1932, ausg. 22/1.
1935, A. Prior. 9/1. 1932.) M. F . MuLLKI'..
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Rudolf Pawlikowski, Górlitz, HersteUung eines Brennstoffcs, insbesoiulerefur Brenn- 
kraftmaschinen mit barter Seele u. harten Bingen, bei dem Kohlenpulver in einer Fl. 
vcrmahlen wird, dad. gek., daf3 —- 1. Kohlenpulvcr in an sieh bekannter Weise inner- 
lialb einer Fl. in asebearme u. ascbereiche Teile zerlegt u. die asehearmen Anteile nach 
Entfernung der aschereichen Anteile in dieser oder einer anderen Fl. vermahlen 
werden, — 2. nach dem Vermahlen die Fl. zur Erzielung eines trockenen Brennpulvers 
ganz oder zur Erzielung eines Kohlefliissigkeitsgemisehes teilweise entfernt oder durch 
eine andere brennbare Fl. ersetzt wird, so daB das Kohlefliissigkeitsgemisch noch 
pumpbar ist, — 3. zum Mahlen eine F l. yerwendet wird, die bei derMahltemp. dunnfl. 
ist ais das spater in der Brennkraftmaschine angewendete Schmiermittel bei der Betriebs- 
temp., -— 4. man beim Mahlen ais Zumisehfl. W. nimmt, —  5. man zum Feinmahlen 
mit der Fl. solches asehearm gemachtes Kohlenpulver yerwendet, welches zuvor in 
einer mit Sichtwrkg. arbeitenden Vormiilile mit Hartkornsehonung u. nachfolgender 
Hartkomausscheidung gemahlen wurde. (D. R. P. 620 259 KI. 23 b vom 2/8.1932, 
ausg. 17/10. 1935.) B e ie r s d o r f .

Gesellschaft fiir Teerverwertung m. h. H., Duisburg-Mciderich, Herstellung 
eines Treib- oder Heizoles aus Steinkohlenteer gemaB Patent 612 810, wobei Rohteer 
bzw. einzclne Fraktionen desselben mit Olen, dereń Bestandteile im wesentlichon aus 
Verbb. der aliphat. Reihe bestehen, erhitzt u. vom Asphalt getrennt werden, dad. gek., 
daB die Erhitzung des Teer-Olgemisehes in Ggwr. von Katalysatoren, wio sie in der 
Spalt- u. Hydrierindustrie gebraucht werden, insbesondere eisenoxydhaltigen Massen, 
rorgenommen wird. (D. R. P. 617147 KI. 23 b vom 2/9.1930, ausg. 13/8.1935. 
Zus. zu D. R. P. 612 810; C. 1935. II. 1296.) B e ie r s d o r f .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Vaduz, Liechtenstein, Nicht- 
klopfende Benzine durch Oberleiten von H2-reichen, klopfenden, unstabilen u. unreinen, 
insbesondere naphthenhaltigen (20— 80%) Benzinen (I) in Dampfform zusammen mit 
Hs oder H2-haltigen Gasen iiber Katalysatoren (Sulfide u. Oxyde der Metalle der 5. u.
6., auch der 1. u. 8. Gruppe, wie Cu, Zr, Th, Ce, W, Mo, Ni, Fe) bei einem Partialdruck 
von 0,5—3 at fiir I u. 30— 60 at fiir H2. Hierbei werden die Naphthene ohne nennens- 
wertc Zers. u. Bldg. von Olefinen zu aromat. KW-stoffen dehydriert, Paraffine mit 
geraden C-Ketten in verzweigte KW-stoffe iibergefiihrt. Das Verf. eignet sich auch zur 
Rcinigung H2-armer Rohbenzine (aus Riickstanden der Tieftemp.-Dest., Kokerei, Ver- 
crackung, katalyt. Teer-, Olspaltung). — Z. B. wird 1 (1) Bzn. (aus deutscliem Petroleum) 
verdampft u. mit 5000 H., (bezogen auf n. Druck u. Temp.) bei 450° u. 50 at iiber einen 
aus W- u. Ni-Sulfid bestehenden Katalysator geleitet. Das Prod. hat Geruehs- u. Farb- 
verbesserung erfahren, der Geh. an aromat. KW-stoffen ist von 15 auf 30% gestiegen, 
der H-Geh. von 14 auf 13,3% gefallen. (F. P. 772 811 vom 3/5. 1934, ausg. 7/11. 1934.
D. Prior. 5/5. 1933. E. P. 423 001 vom 24/4. 1934, ausg. 21/2. 1935. D. Prior. 5/5.
1933.) D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung eines Dieseltreibstoffes 
aus schweren Kohlenwasserstoffólen mit mehreren zur Verbesserung der Ziindung u. 
Verbrennung dienenden Zusiitzen, von denen einer aus einem Alkylnitrat mit 2 bis 4 
Kohlenstoffatomen im Molekuł, insbesondere Alkylnitrat, besteht, 1. dad. gek., 
daB der bzw. die weiteren Zusatze aus einer die Ziindtemp. des (Mes herabsetzenden 
nicht explosiven organ. Verb., die selbst keine niedrigerc Ziindtemp. ais das 01 besitzt, 
namlich einer Bromvcrb. oder bzw. u. einer sauerstoffhaltigcn organ. Kupferverb., 
bestehen. — 2. dad. gek., daB das Alkylnitrat in nicht hoherer Menge ais 2% u. der 
bzw. die die Zundtemp. des Oles herabsetzenden Zusatze in einer Menge von ungefahr
0,1—0,5% angewendet werden. (D. R. P. 616 907 KI. 23 b vom 17/6.1933, ausg. 
7/8. 1935. E. Prior. 21/6. u. 12/7. 1932.) B e ie r s d o r f .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Erfinder: Egon Eichwald), 
Haag, Holland, Polj/merisieren fetter Ole zwecks Herst. von Schmiermitteln. Fette Ole 
wie Rapsol, Sojabohnenol u. Fischol (Walól) werden mit geeigneten Katalysatoren, 
z. B. den Halogeniden, insbesondere Fluoriden des Be, B oder Al auf Tempp. von 
-00—100° erhitzt u. dann mit Schmierolen oder Schmierfetten gemischt. (Aust. P. 
19 213/1934 vom 7/9. 1934, ausg. 12/9. 1935.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Franki'ui't a. M., Schmieróle. Kohle u. dgl. 
wird ganz oder teilweise in fl. Prodd. iibergefiihrt (in ublicher Weise, z. B. durch katalyt. 
Hydrierung mit H 2 bei 100, 200, 500 at in Ggw. von Katalysatoren, wie Oxyden u. 
kulfiden der 4., 5. u. 6 . Gruppe u. bei Tempp. von 350— 600°, besonders 400— 550° 
oder durch Extraktion mit Bzl., Bzn., Mittel-, Schwerólen, Pyridin, halogenierten
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KW-stoffen unter erhóhten Drueken u. Tempp.); die iiber 350° sd. Dest.-Ruckstiindc 
werden mit Lsgg. von Alkalien in W. oder A. behandelt, wobei zwei Sehichten entstehen, 
dereń obere hauptsachlich die Schmicrólfraktionen enthalt. Diese wird mit Phenolen, 
fl. S 0 2, verflussigten KW-stoffen, Anilin, Aceton, Larulinsaure usw. allenfalls zu- 
sammen mit Blcieherde oder akt. Kohle, fraktioniert. Wenn die Dest.-Ruckstandc 
gróBere Mengen von Asphalt, Harzcn usw. enthalten, empfichlt sich deren vorherige 
Abtrennung. — Z. B. wird mitteldeutschc Braunkohle fein gemahlen, mit fl. S0; 
behandelt, neutralisiert, mit (NH4)2-Mo04 versetzt, zusammen mit Schmieról, das aus 
derselben Kohle gcwonnen wurde, bei 200 at u. 475° mittels H 2 zu 95% vcrfliissigt, 
die iiber 350° sd. Anteile werden 3 Stdn. mit alkoh. KOH am RiickfluB gekocht, im 
Schcidetrichter in 2 Schichten getrennt, deren obere mit W., das 5% H2S 0 4 enthalt, 
gewaschen, dann dreimal bei 50° mit gleichen Gewichtsmengen Phenol behandelt wird. 
Das Prod. wird von Paraffinwachs dureh Auflosen in Bzn. u. Abkuhlcn auf —15° 
befreit. Schwach gefarbtes 01; D. 0,945; Viscositat bei 38°: 25° Engler, bei 99°: 
2.02° Engler; Stoekpunkt: — 10°; Viscositatsindex: 20. (E. P. 427 042 vom 30/10.
1933, ausg. 16/5.1935. F. P. 775 452 vom 7/7.1934, ausg. 28/12.1934. D. Prior. 
23/8. 1933.) D onle.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Kondensierm ton Kohlen- 
loasscrstoffen. Hohere KW-stoffe, die tcilweise oder ganz aus harten oder weichcu 
Paraffinwaehscn bestehen, werden vor oder nach der Halogenierung dureh fraktionierte 
Dest. usw. in 2 oder mehr Fraktionen aufgespalten, diese dann nach F r ie d e l-C r a fts  
mit A1C1;, oder ZnCl2 kondensiert. Stoffe wie hydrierte Mittelóle, Naphthalin, Olefinc, 
Petroleum- u. Tcerfraktionen kónnen zugegen sein. Die Prodd. dienen zur Yerbesserung 
von Schmierólen. — Z. B. wird ein Paraffinwachs mit Cl2 behandelt, dureh stufenweises 
Abkuhlen auf 5, —2, — 10, —20, — 40°, vorzugsweiso nach Behandlung mit Aceton, 
PAe., fl., chlorierten, cycl. KW-stoffen, hochmolekularen Alkoholen, Ketonen usw., 
in Fraktionen von verschicdencm Cl-Geh. zerlegt, diese kondensiert. Die Halogenierung 
kann unter Einw. yon ultraviolettem Licht erfolgen. — Cl2 wird bei 80° in Paraffin
wachs (aus Braunkohlenteer) eingeleitet, bis eine D .60 von 0,870— 0,875 erreicht ist. 
Nach Entfernung unveriinderten Wachses wird mit der doppelten Menge Aceton be
handelt, auf 5° abgekuhlt, wobei sich der gróBte Teil der Monochlorverb. (I) absetzt. 
Beim Abkiihlen auf — 15° erhalt man eine Misehung von I u. Dichlorverb. (H). Bei 
—45° scheidet sich rcine II aus, wahrend hohere CI-Prodd., insbesondere die Trichlor- 
verb., in Lsg. bleiben. Bei der Kondensation der Misehung von I u. II mit A1C13, in 
Ggw. von Naphthalin, erhalt man ein Prod., das, in einem Bctrog von 0 ,l°/o einem 
Schmieról zugesetzt, dessen Stoekpunkt von + 2 °  auf — 23° emiedrigt. (E. P. 417 659 
vom 5/4.1933, ausg. 8/11.1934. F. P. 766 516 vom 5/1.1934, ausg. 29/6.1934.
D. Prior. 7/1. 1933.) OoNLE.

Orvall Smiley, Indianapolis, Ind., V. St. A.. Bitumenveredlung. Um dic Ge- 
sehmeidigkeit u. dio Klebkraft bituminóser Stoffe zu erhóhen, wird ihnen ein Gemisch 
aus 15 (Teilen) einer hóhcren aliphat. Fettsaure, 15 Seife u. 120 Tctralin o. dgl- 
Lósungsmm. zugesetzt. (A. P. 2 005113 vom 30/3. 1933, ausg. 18/6. 1935.) H offm.

Max Singher, Frankreich, Herstdlung eines bitumenahnlichen Bindemittds. 
Bitumen, Hartpech u. Wcichpech werden zu gleichen Teilen bei 120° gemischt u. der 
M. 7% Ozokerit, l °/0 Traubenzucker, 10°/o Damarharz oder Kautschuk u. 10% Fuselól 
zugesetzt. Das Ganze wird etwa % Stde. gemischt u. abgekuhlt. Beim Gebrauch wird 
dio M. wieder erwarmt. (F. P. 786216 vom 9/5. 1934, ausg. 29/8. 1935.) H o ff m a n n -

Georges Marie Hart. Frankreich, Zementhaltiges Bitumen. Die in F. P. 766 512 
bcschriebenen Massen werden dureh Zusatz eines vulkanisierbaren pflanzlichen Oles 
(kiinstliches Kautschukol) verbessert. (F. P. 45104 vom 2/6. 1934, ausg. 13/6. 1935. 
Zus. zu F. P. 766 512; C. 1934. II. 2934.) HOFFMANN.

Giovanni Della Coletta. Undine, Italien, Herstdlung von Kunstasphalt dureh 
Vermischen von 100 (Teilen) Kalkstcinpulvcr mit 25 W. u. 11,5 geschmolzenem 
Bitumen. (It. P. 283 609 vom 21/2. 1930.) H o ffm a n n .

Lincoln Oil Refining Co., iibert. von: Raymond Edward Luton, Robinson.
111., V. St. A., Herstdlung von StrafSenbdagen. Die StraBenbettung wird mit fl. Asphaltól 
bedeckt u. mit Steinklein beschiittet. Hierauf wird zerkleinertes festes Bitumengestrcut, 
welches das 01 aufsaugt u. das Steinklein bindet. (Can. P. 336 627 vom 19/9. 1932, 
ausg. 24/10. 1933.) " H o ffm a n n .

Soc. Abruzzese Miniere Asfalto, Italien, Herstdlung von Straflejidecken. Auł 
dic StraBenbettung wird ohne Anwendung von Warme ein Gemisch aus Asphalt-



193(3.1 .  ir.vv. SPRliNGSTOFFE. GASSCHUTZ USW.

pulrcr, einem Losungsm. fur Bitumen, wie asphalt. oder Mineralol u. kórnigem Kalk 
aufgebraoht. (F. P. 783 014 vom 19/12. 1934, ausg. 6/7. 1935 u. It. P. 315 911 vom 
24/10. 1932.) H offm ann .

Richard W ilhelmi, Stuttgart, Herstellung einer Rauhdecke fiir Stra/Sendeckai, 
ilad. gek., daB 1. gemahlenes Asplialtgestein mit organ. Losungsmm. k. oder w. zu einer 
teigartigen M. unter Zusatz von Gesteinsmassc gemiseht wird u. diese Mischung auf 
die StraBenflaehe aufgebraoht wird; — 2. den Losungsmm. teer- oder asphaltartige 
Stoffe zugesetzt werden. (D. R. P. 620 914 KI. 19 c vom 3/3. 1933, ausg. 30/10. 
1935.) H o f f m a n n .

Handbueh der intemationalen Petroleum-Industrie. Hrsg. von Julius Mossner. 1935/36.
Berlin: Finanz-Verl. (1935). (XXXI, 984 S.) S°. Lw. M. 36.—.

XX. Sprengstoffe. Ziindwaren. Gasschutz.
Mario Tonegutti, Untersuchung von NitroceUulosen nach der Stabilitąlspriifung 

xon Taliani. (Ind. Chamca 9. 1334— 42. —  C. 1935. II. 4013.) P a n g r it z .
Karl Justrow, Die Enlwicklung der deutschen Oasgranate im Weltkriege. (Gas

schutz u. Luftschutz 5. 291—92. Nov. 1935. Berlin.) Pangritz .

Harcourt Tasker Simpson, Bilbao-Vizeaya, Spanien, Sprengstoff, bestehend aus 
90 (%) N H ,N 03 oder Na- oder K N 03, 6,5 Al u. 3,5 MnO., oder Fea0 3 oder Metall- 
oxyden. Dio Zus. kann auch je nach dem Yerwcndungszweck geandert werden. (E. P. 
435 588 vom 19/10. 1934, ausg. 24/10. 1935.) H o lz a m e r .

Azienda Chimiche Nazionali Associate, Mailańd, Italien, Nitropentaerythrit- 
lelraniiratsprengstoff. Weniger schlagempfindliche, gieBbare, ais GesehoBfullungen 
geeignete Sprengstoffe werden durch Eintragen yon Pentaerythrittetranitrat in eine 
Schmelze von Tri- oder Dinitrotoluol, Mononitronaphthalin oder Dinitrophenol, Mineral- 
olen, pflanzlichen oder tier. Fettcn hergestellt u. die homogenen Massen dann ge- 
preBt. Beispiele: 1. 5 (Teile) Dinitrotoluol, 5 Paraffin werden bei 70—80° gcschmolzen 
u. 90 Pentaerythrittetranitratpulyer zugegeben. Nachdem die M. homogen u. piast, 
ist, wird sie bei 500 kg/qem unter Erreichen einer D. yon 1,6 gepreBt. 2. 10 Trinitro- 
toluol, 5 Dinitrotoluol u. 85 Pentaerythrit werden gesehmolzen (80—85°) u. wie in  
Beispiel 1 gepreBt. (It. P. 283 951 vom 7/10. 1929.) H o lz a m e r .

Ditta Bombrini Parodi-Delfino, Rom, Italien, PercMoratsprengstoff fiir  Slinen 
oder Bomben. Der nitroglycerinfroie Sprengstoff besteht z. B. aus NH^IO,, (70— 00%), 
Mono- oder Dinitronaphthalin (20—8), 01 (7— 1) u. Al-Pulver (0—3). Dieser Spreng- 
stofl ist brisant, stoBsicher, feuchtigkeitsunempfindlich u. pulyerformig. (It. P. 
256 554 vom 23/2. 1927.) H o lz a m e r .

Ditta Bombrini Parodi-DelJino, Rom, Italien, Perchloratsprengstoff. Der Spreng
stoff des It. P. 256 554 wird dadureh unempfindlicher gemacht, daB an Stelle der 
aromat. Nitro-KW-stoffe Alkalinitrate oder NH 4N 0 3 yerwendet werden. Beispiel: 
NH,C104 60—95%, Nitrat 0—35, KW-stoffe 2—20 u. Al-Pulver 0—3. (It. P. 283 559 
vom 12/7. 1929. Zus. zu It. P. 256 554; vgl. vorst. Ref.) H o lz a m e r .

James S. Simmons, Laboratory methods of the United States armv; 4 tli ed. Philadclphia:
Lea & Febiger. 1935. (1110 S.) 12°. 6.50.

XXH. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
L. A. Sontag uiid A. J. Norton, Phenolharze ais Klebstoffe fiir Sperrholz (Furnier■ 

holz). Phenolharze geben wasserfeste Verleimungen u. werden neuerdings in Form einer 
wss. kolloiden Suspension angewendet. (Ind. Engng. Chem. 27. 1114— 19. Okt.
1935.) ' Sc heiff .l e .

Carl Becher jun., Kleister und PflanzenUime, sowie Klebstoffe aus Dextrin, Casein, 
('ummiarlen, Gelatine und Leim. (Forta, zu C. 1935. II. 3047.) Klebstoffe aus Casein u. 
(■um miar ten (Gummi arabicum). (Gelatine, Leim, Klebstoffe 3. 163— 68. Okt.
1935.)  ̂ S c h e i f e l e .

W. Bierhalter, Erfahrungm mit bitunmihaltigen Klebemassen ais Linoleumkitt. 
Durch ŚVerwendung bituminSser Klebmassen kann eine dauerhafte Bindung des Lino- 
leums an die Unterlage unter Bedingungen erreicht werden, unter denen Harzkitt yćillig
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yersagt. Die Bitumenklebmasso zeichnet sieli durch groBe Feuchtigkcitsbestiindigkeit 
aus. Bei Steinliolzboden, dio stark hygroskop. sind, muB das Aufbringen der Klebe- 
inasso unmittelbar nach dem Oberflachentrocknen erfolgen. Auf porósen Unterbóden 
wird die Haftfaliigkeit durch einen diinnen Yoranstrich yerbessert. (Asphalt u. Teer. 
StraBenbautechn. 35. 865— 67. 16/10. 1935.) S c h e if e l e .

— , Saurefeste Kitle. Ais saurefeste Kittc kommen zur Verwendung Wasserglas 
(50° B6) in Verb. mit Quarzsand, Schwerspat, Asbcst, sowie Wachse, Schellack, Kaut- 
seliuk, Asphalt. RezeptmiiBige Angaben. (Nitrocellulose 6 . 146—47. 1935.) ScHEir.

Allied Mills Inc., Chicago, 111., iibert. von: Louis J. Fuhrmann, Peoria, III., 
V. St. A., Herstdlung von Leim. Man behandelt 60 g pflanzliche Proteine, z. B. Soja- 
bohnen, 15—20 Stdn. mit 100 g 10%ig. NaOH, gibt 80 g 55°/0ig. Phenol u. 60 g 40%ig. 
GH.fi zu u. erhitzt 1 Stde. auf 90°. Es entsteht ein klarcr leichtfl. Leim. (A. P. 2006736  
roni 27/6. 1932, ausg. 2/7. 1935.) N 0 UVEL.

I. F. Laucks, Inc., Seattle, Wash., iibert. von: Theodore W. Dike, Seattle, 
Wash., V. St. A., Caseinleim, bestehend aus einer Mischung aus Casein, Ca(OH).,, 
Alkalimetallhydroxyd u. Krcide in Mengen von 24— 62% der Caseinmenge. Z. B. ver- 
wendet man zum Verleimen yon Holz einen Klebstoff folgender Zus.: 100 (Teile) 
Casein, 18,75 NaF, 1,25 ZnO, 30,62 Chinaclay, 30,63 kolloidaler Bentonit u. 43,75 
Ca(OH)2. Diese Mischung wird in 450 W. gel. (A. P. 2016 707 yom 25/11. 1932, 
ausg. 8/10. 1935.) Seiz .

Union Pastę Co., Med ford, Mass., ubert, von: Herbert W. Kelley, Winchester, 
Mass., V. St. A., Tierischer Leim, gek. durch einen Geh. an A gN 03. Der so hergestellte 
Leim dient zur Herst. von Paekmaterial fiir Silberwaren, die von dem S-Geh. des 
Leimes durch den Geh. an A gN03 nicht mehr angegriffen werden. (A. P. 2 017 029 
vom 20/12. 1933, ausg. 8/10. 1935.) Setz.

J. Aertgeerts. Antwerpen, Kaltleim. Das Yersetzen eines Leimstoffes mit Teer 
u. dgl. in wss. Lsg. wird dureh die Ggw. eines geeigneten Salzcs begiinstigt. Beispiel: 
In 6 1 W. werden 1200 g Casein, 100 g Borax u. eine kleine Menge Pech, Asphalt u. 
Teer gegeben. (Belg. P. 381793 vom 5/8. 1931, Ausz. yeróff. 26/4. 1932.) N itz e .

Sergei Uschakoy und Aron Eidlin, Leningrad, U. S. S. R ., Verleimen von 
FurnierjjJatten unter Anwendung yon Druck u. Hitze, 1. gek. durch die Verwendung 
von fein pulverisierten Abfallen von pflanzlich gegerbtem Leder ais Klebstoff, welchen 
gegebenenfalls noch bekannte Weiehmachungsmittel u. die Wasserbestandigkeit cr- 
hohende Mittel zugesetzt werden kónnen. — 2. dad. gek., daB ais Klebstoff fein 
pulyerisierte Abfalle von pflanzlich gegerbtem Leder venvendet werden, die vor der 
Zerklcinerung dureh Erwarmen mit W. behandelt worden sind. — Z. B. werden die 
bis zum dispersen Gradc zerkleinerten Abfalle yon pflanzlich gegerbtem Leder auf die 
feuchte Flachę der Fumierblatter in der Menge yon 30 g pro qm mittels eines Siebes 
aufgetragen. Dann werden die cinzelnen Furnierblatter ubereinandergeschichtet u. in 
einer mehrstóckigen hydraul. Presse bei einer Temp. von 110— 140° 15 Min. unter 
Druck gehalten. (D. R. P. 621139 Ivl. 22i yom 22/11. 1933, ausg. 2/11. 1935.) Seiz.

Alfred Sidney Colling, London, England, Klebemittel. Um Kautschuk oder 
Gcwebe fest mit einer Metallunterlage zu yerbinden, wird ais Klebemittel ein Gcmisch 
aus 40 (Teilen) Pariser WeiB, 3 Harz (Kolophonium), 15 Dammarharz, 15 Bzl., 23 Naph- 
tha u. I1/ .  Kautschuk yerwendet. Der Kautschuk u. dic Harze werden zweckmaBig 
zuerst in  den genannten Losungsmm. gelost, (E. P. 432493 vom 25/1. 1934, ausg. 
22/8.1935.) H o f f m a n n .

Imperial Chemical Industries, Ltd., Millbank bei London, Herstellung iw  
Klebstoffen. Man erhitzt eine Mischung von Latex mit einer starken Saure oder ein 
solche abgebendes Prod. u. kocht den Ruckstand so lange, bis eine chem. Rk. zwischen 
den Verbb. des nicht wss. Latex u. der Saure eingetret-en ist. (Belg. P. 381213 vom 
9/7. 1931, Ausz. yeróff. 30/3. 1932.) N it z e .

Johnson & Johnson (Gt. Britain) Ltd., Slough, England, iibert, yon: Johnson & 
Johnson, N. Y., V. St. A., Klebestreifen, bestehend aus einem Papier oder Gewebe 
ais Trager mit Kautsehukklebcschicht. Die Riiekseite des Papiers erhalt eino Kaut- 
sehukschicht u. daruber eine weiclimachungsmittelfreie Sehicht aus Cellulosederiw-, 
z. B. Athylcellulose oder Benzylcellulose in Losungsmm., die aueh fiir Kautschuk 
Losungsmm. sind eyent. mit Zusatz von anderen Fil., wie CH.,011. (E. P. 435782 
yom 21/11. 1934, ausg. 24/10. 1935.) B r a u n s .
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Celluloid Corp., Nowark, iibert. von: James F. Walsh, South Orange, Harry
E. Smith und Amerigo F. Caprio, Newark, N. J., V. St. A., Klebstreifen fiir Cellu- 
losegebilde, bestehond aus einem Cellulosederiv., einem Harz u. einem Alkylphtlialat 
ais Weiohmaehungsmittel. (Can. P. 334 688 vom 4/4. 1931, ausg. 8/8 . 1933.) S a lzm .

N. W. Tschurakow, U.S.S.R., Herstellung von Glaserkitt. Sohieferasehe (62 Teile) 
wird mit Na2Si0 3 (1 Teil) vermischt, mit einer konz. CuS04-Lsg. (2 Teile) angeruhrt u. 
mit so viel gepulvertem Kalle yersetzt, daB die 31. die erforderlicho Konsistenz erhalt. 
(Russ. P. 43 325 vom 22/7. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

Dorin Corp., Union City, N . J., iibert. von: George B. Jack jr ., South Salem, 
N. Y., V. St. A., Dichiungsma-sse, dad. gek., daB sie 5— 75 Ge\v.-°/0 fein gepulvertes 
metali. Sb (1) enthalt. — Die 31. besteht z. B. aus 12 (Pfund) Asbest, 45 (I), 12 Graphit 
u. 3 Gallonen Kautschukmisehung, die 3 Pfund Parakautschuk, 2 Unzen Palmol. 
1*/* Unzen Oxydationsverzogerer, 3 Unzen S, 4 Unzen ZnO, 1 Unze Piperidinpenta- 
methylendithioearbamat u. 12 Quarts Naphtha enthalt. An Stelle der Kautschuk- 
mischung kann man aueli Pech, schweres Mincralol o. dgl. ais Bindemittel yerwenden. 
(A.P.  1 9 8 7 1 0 9  Toin 1/2. 1932, ausg. 8/1. 1935.) S a r r e .  t;

Dorin Corp., Union City, N. J., iibert. yon: Ewarts G. Loomis, Newark, N. J., 
V. St. A., Diddungsmaterial, dad. gek., daB es aus feinverteiltem Antifriktionsmetall, 
Fasern, wie z. B. Asbest, einem festen Schmiermittel, wio z. B. Graphit u. einem Binde
mittel, wio Ol, Waclis oder Kautsehuk besteht, u. durch eine Diiso zu endlosen Schniiren, 
Bandern usw. ausgepreBt ist, wobei Langsverstiirkungen in Form von Ftiden u. Schniiren, 
z. B. aus Hanf, Baumwolle, Kunstseide, Draht usw. mit cingepreBt sind. (A. P. 
1987120 vom 5/2. 1930, ausg. 8/ 1. 1935.) S a r r e .

Akt.-Ges. fiir Industriegasverwertung, Berlin-Britz, Dichtungsmaterial. Das 
fiir App„ zur Aufbewahrung u. zum Transport sowie zur Behandlung von Gascn mit 
tiefliegendem Kp., wie 0 2, N2 od. dgl., aus impragniertem Leder, Metali oder sonstigem 
Gewobe bestehendo Dichtungsmaterial ist dad. gek., daB das Impragniermittel aus 
einem Wachs mit hohem E. u. einer piast, machenden Substanz mit hohem Flamm- 
punkt besteht. Dem Iinpragniermittel, yorzugsweise Carnaubawachs, soli ais piast. 
.Substanz chloriertes Naphtha, chloriertes Diphenyl, ein Trikresylphosphat oder ein 
Triphcnylphosphat bcigemischt sein. (D. R. P. '610 753 KI. 17g yom 22/4.1934, 
•iusg. 15/3. 1935. A. Prior. 31/5. 19330 E- Wolff.

Matsuharu Hagino, Vancouyer, Can., ScMauchdichtungsmiltd, bestehond aus 
einer Misehung aus 10 (Teilen) Mincralol u. 1 Gips, sowie Korkmehl. (E. P. 434 630 
vom 0/9. 1934, ausg. 3/10. 1935.) • SEIZ.

XXIV. Photographie.
Walter Hofmann, Untersuchungen iiber die Struktur des latenten Róntgenbildes. 

I)ie Verss. des Vf. ergeben, daB innerhalb der Schicht u. des Korns das latente Róntgen- 
hild anders ais das latente Lichtbild verteilt ist. Eine median. Zerstaubung des AgBr 
durch Róntgenstrahlen erscheint unwahrscheinlich. Bei der Belichtung mit Rontgen- 
strahlen werden 2 voneinander verschiedene latente Bilder (R I u. R II) gebildet. 
R I  besteht wie das latente Lichtbild aus Ag-Keimen einer bestimmten GroBenordnung. 
Es verhalt sich bei der Entw. wie das n. latente Lichtbild. R II dagegen besteht aus 
feinsten Keimen, die sich chem. nicht entwickeln lassen. Primare physikal. Entw. 
lost die Substanz des latenten Bildes R  II auf. Wenn Liehtstrahlen R II treffen, so 
werden nicht nur n., kompakte Keime gebildet, sondern es entsteht ein Lichtkeim- 
material in feiner yerteilter (aufgeloekerter) Form. Diese Keimsubstanz verhalt sich 
anders ais das n., latente Lichtbild u. ist chem. u. primar physikal. nicht entwickelbar. 
Kurzes, primares Fixieren aktiviert ein Keimmaterial, das eine sekundare Entw. zu 
erholiten Schwarzungen ermoglicht. Da das latente Rontgenbild R II  bei der n. Entw. 
verloren geht, bleibt bei dem iiblichen róntgenograph. Verf. ein Teil der durch die 
otrahlenwrkg. hervorgerufenen Veranderungen unausgenutzt. Durch Aktivicrung des 
Utenten Róntgenbildes R  II  fiir die Entw. ware eine Empfindlichkeitssteigerung der 
Platte gegeniiber Róntgenstrahlen zu erreichen. Dies ware denkbar durch dosierte 
Aachbelichtung u. Uberfiihrnng in das oben erwahntc latente Lichtbild, das nach 
pnmarem Fisieren zu hohen Schwarzungen entwickelt werden kann. (Z. wiss.Photogr., 
1 hotophysik Pliotochem. 34. 267—75. 277—92. Dez. 1935. Frankfurt a. 31.) K u. 3 Iey .

Helmut Borst, Beitrag zur Frage weiterer Maxima der Schtmrzungskurven photo- 
graphischcr Emulsioncn nach Solarisationseintritl. Vf. untersucht das wiederholte Auf-



tretcn der Solarisation unter gleichbleibcnden Bedingungtn in bezug auf Belichtung 
u. Temp. Der Anstieg der Schwiirzungskurye zum 2. Maximum tritt aber nicht bei 
allen Platten.sort.en ein, ist also emulsionsbedingt. Durch Best. u. Vergleich der 
Schw»rzungskurve u. der Djrektsehwarzungskurre einer bis zum Solarisationseintritt 
beliohtetsn u. dann geteilten Piatte wird festgestellt, daB die Direktschwfirzung nicht 
die Ursache fur den Eintritt des 2. u. 3. Maximums sein kann. (Photographische Ind. 
33. 105G—58. 27/11. 1935.) K u. Me y e r .

Giovanni Semerano, Die Stabilitdt einiger Losungen ron Sensibilisaloren fiir 
Ullrarot. Die Bestandigkeit alkoh. u. wss. Lsgg. von Pinncyanol (I), liubrocyanin (II), 
Neocyanin (III) u. AUocyanin (IV) mit u. ohne NH3 oder Sauren, im Dunkeln u. im 
Licht, wurde untersucht. Am stabilsten sind alkoh. Lsgg. Eine Mischung gleicher 
Teile W. u. A. kann Lsgg. geben, die mohr ais einen Monat lang yerwendbar sind. 
ZweckmiiBig werden diese Lsgg. in so gut wie vollen u. gcsehlossenen GefiiBen auf- 
bewahrt, um die Entfarbung durch die C 02 der Luft zu yermeiden. Dic Stabilitat 
der Lsgg. nimmt ab in der Reihenfolge: I, III, IV, II. N H 3 stabilisiert die wss. Lsg.. 
besonders die yon II. Aus sauren Lsgg. entstehen am Licht neue farbige Substanzen. 
(Ann. Chim. applicata 25. 473—81. 1935. Padua, Univ.) B e h r l e .

Bela Gaspar, Briissel, Herstellung und Verarbeitung photographischer lichtempfind- 
lieher Materialien, welche bereits vor der Belichtung Farbstoffe oder farbbildende Sul/slaitzeii 
in der Schicht enthalten u. bei denen das Farbstoffbild durch nachtragliche MaBnahmen. 
wie Zera toru ng oder Bldg. eines Farbstoffs, hergestellt wird, dad. gek., 1. daB man 
diese Materialien vor oder naeh der Kopierung oder Entw. mit der Lsg. eines zusiitz- 
lichen farbkorrigierenden Farbstoffes oder einer wirkungsgleichen farbstoffbildenden 
Substanz impragniert, worauf die Bilderzcugung dadurch erfolgt, daB der zusiitzliche 
Farbstoff zusammen mit dem in der Schicht bereits yorhandenen zerstort oder ge
bildet wird. — Dic nachtragliche Behandlung kann nur an einzelnen Bildstellen, z. !>• 
dom Tonstreifen, yorgenommen werden, u. zwar mit einem Farbstoff, der im Vergleich 
zu den in der Schicht yorhandenen Farbstoffen eine unterschiedliche chem. Wider- 
standsfahigkeit gegen Losungs- oder farbstoffzerstórende Mittel aufweist. Bcispiels- 
weisc kann die Verwendung yon farbstoffbildenden Stoffen, wie Leukoestern oder 
Diazoniumyerbb.. ais Entw.- oder Kupplungskorper erfolgen. (D. R. P. 621S04 
KI. 57 b vom 24/6. 1932, ausg. 14/11. 1935.) G r OTE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kopieren von Linsenraster- 
filrnen. Um die beim Kontaktkopieren durch die Linsenrastorelemente entstehende 
Konyergenz der Lichtstrahlen auszugleichen, wird der Originalfilm zunachst auf einen 
Zwischenfilm u. dieser, Raster gegen Raster, auf den vorzufuhrenden Film kopiert- 
( E. P .  436457  vom 11/4. 1934, ausg. 7/11. 1935. D. Prior. 11/4. 1933.) Gr o tę .

Kenway Corp., iibert. yon: Kenneth L. McLellan, Los Angeles, Calif., V. St. A- 
Herstellen ron Kopiercorlngen fiir photomechanischen Druck. Zur photomechan. Wicder- 
gabe einer sehattierten Strichzeiclmung werden die erforderlichen Sęhattierungen auf 
der Zeichnung mittels eines oder mehrerer sogcnannter Tangierfelle, d. h. Schablonen 
mit Linien- oder Netzstruktur, aufgebracht. Hierzu wird eine photograph. durch- 
liissigo Farbę benutzt, die entwickelbare Chemikalien, z. B. Ag-Salze, enthalt u. naeh 
dem Aufbringen auf die Zeichnung zu Schwarz entwickelt wird. Von der so sehattierten 
Zeichnung wird dann photograph. ein Negatiy hergestellt. (A. P. 2 009 586 vom 
11/6. 1932, ausg. 30/7. 1935.) ' GROTE.

Richard Spelling, Berlin-Grfinau, Aufarbeiten von gehrauehten Photo- und Kino- 
filrnen durch Auflosen der Celluloidtragersubstanz in einem mit gelochten Wandungcn 
yersehenen Behalter, dad. gek., daB 1. die Auslaugung unter bestandigem Wechsel 
der Strómungsrichtung des organ. Lósungsm. erfolgt, worauf die Lsg. zum Entfernen 
der letzten Yerunreinigung in be kann ter \ \ ’eise filtriert wird. — Die Anspriiche 2—-4 
kennzeichnen dio dazugeliórige V o it . Auf diese Weise ist die Gewinnung von hoch- 
konz. Lsgi;. von Celluiosederiy. in organ. Losungsmm. (Aceton) mógł ich. (D. R- ?■ 
621703  KI. 39b vom 11/4. 1931, ausg. 12/11. 1935.) B r a u n s .

Fritz Schmidt. Kompendium der praktischen Photographie. 16. Aufl. Lcipzig: B. A. Scc-
mann. 1035. (XII, 525 S.) pr. 8°. Lw. M. 7.50.
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