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1987. I. Halbjahr Nr. 1 6. Januar

Geschichte der Chemie.
K. Illig, Professor Dr.-Ing. E. Tl., Dr. rer. techn. h. c. Viktor Engelhardt 70 Jahre. 

Lebenslauf. Würdigung der Verdienste ENGELHARDTS um die Entw. der techn. Elektro
chemie. (Z. Elektroehem. angew. physik. Chem. 42. 721—22. Okt. 1936.) W e ib k e .

F. Ferchl, Alexander Tschirch. Zum 80. Geburtstage des Berner Pharmazeuten 
am 17. Oktober. (Süddtsch. Apotheker-Ztg. 76. 887. 17/10. 1936. Mittenwald.) P a n g .

G. Masing, Zur Entwicklung der Korrosionsforschung. 0. Bauer zum Gedächtnis.
Würdigung der Forschungen von 0 . B a u e r  auf dem Gebiete der Korrosion. (Angew. 
Chem. 49. 661— 62. 12/9. 1936.) F r a n k e .

Richard Anschütz, Ludwig Claisen. Lebensgang u. ausführlicher Bericht über 
das wissenschaftliche Lebenswerk des am 5/1. 1930 verschiedenen hochbedeutenden 
Forschers auf dem Gebiete der synthet. organ. Chemie. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 69. 
Abt. A. 97— 170. 7/10. 1936.) L in d e n b a u m .

— , William Holdswortli Hurtley. Nachruf auf den am 2/6. 1936 verstorbenen 
Lehrer am Medical College of St. Bartholomew’s Hospital. (Biochemieal J. 30. 1787 
bis 1788. 1936.) H e s s e .

Gregory P. Baxter, Francis G. Peabody und Edwin H. Hall, Charles Loring 
Jackson. Es wird ein kurzer Abriß des Lebens von Ch a r l e s  L o r in g  J a c k so n  (1847 
bis 1935) gegeben, der lange Zeit als Lehrer für anorgan. Chemie an der Harvard-Univ. 
wirkte. Sein Forschen galt hingegen der organ. Chemie, bes. den halogensubstituierten 
aromat. KW-stoffen. (Science, New York [N. S.] 83. 294— 96. 27/3. 1936. Harvard- 
Univ., Fac. o f Arte and Sciences.) W o e c k e l .

Frederick G. Keyes, Arthur Amos Noyes. Nachruf auf den im Juni 1936 ver
storbenen amerikan. Physikochemiker. (Nueleus 14. 11— 14.19. Okt. 1936.) Sk a l ik s .

Miles S. Sherrill, Arthur A. Noyes' Beiträge zur Wissenschaft. Eingehende 
Würdigung der wissenschaftlichen Verdienste des bedeutenden amerikan. Gelehrten. 
(Science, New York [N. S.] 84. 217— 20. 4/9. 1936. Massachusetts Inst, o f Tech
nology-) P a n g r it z .

Lord Rayleigh, Einige Erinnerungen an Wissenschaftler der vergangenen Generation 
und ihre Umgebung. Vortrag. — Persönliche Erinnerungen an L o r d  K e l v in  (1824 
bis 1907), an die in den Laboratorien der „Royal Institution“  gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts arbeitenden Forscher (D e w a r , L o r d  R a YLEIGH u . a.), an WILLIAM 
Cr o o k e s  (1832—1919) u. A r t h u r  Sc h u s t e r  (1851— 1934). — Wiedergabe einer 
Anzahl zum Teil unveröffentlichter Photographien. (Proc. physie. Soc. 48. 217—46. 
1/3. 1936.) " S k a l ik s .

W . Ganzenmüller, Johann Kunckels Persönlichkeit. (Glashütte 66. 482—84. 
11/7. 1936.) My l iu s .

Georg Lockemann, Carl Wilhelm Scheele als Mensch und Forscher. (Pharmaz. Ztg. 
81. 604— 08. 13/6. 1936.) M y l iu s .

Zekert, Carl Wilhelm Scheeles Laufbahn in Schweden. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 
51. 759— 61. 23/5.1936.) My l iu s .

G. T. Morgan, Vorlesung zum Gedächtnis Hofmanns. (Dyer, Text. Printer, 
Bleacher, Finisher 75. 506—09. 22/5. 1936.) My l iu s .

— , Hofmann und sein Einfluß auf die Chemie in Großbritannien. (Vgl. vorst.
Aufsatz.) (Nature, London 137. 769. 9/5. 1936.) My l iu s .

Paul Diergart, Begründung der Bonner Chemie durch Ferdinand Wurzer um
hOO. Vor der Errichtung des chem. Lehrstuhles an der preuß. Universität Bonn wurde 
bereits 1793 Dr. med. Fe r d in a n d  W u r z e r  (später Professor der Chemie in Marburg) 
auf Grund einer analyt. Arbeit über die Godesberger Quelle auf den Lehrstuhl für 
Chemie an der damaligen kurfürstlichen Universität in Bonn berufen. (Sudhoffs Arch. 
Gesch. Med. Naturwiss. 29. 113—22. Okt. 1936.) M y l iu s .
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Ralph E. Oesper, Priestley, Lavoisier und Trudaine de Montigny. Zusammen
fassende Darst. der Beziehungen zwischen den drei Forschem, der Vermittlung von 
T r u d a in e  zwischen Pr ie s t l e y  u . L a v o is ie r , der Reise P r ie s t l e y s  nach Frank
reich, der Prioritätsstreitigkeiten zwischen P r ie s t l e y  u . L a v o is ie r  in der Erforschung 
der Zus. der Luft u. Würdigung ihrer Forschungen. (J. ehem. Educat. 13. 403— 12. 
Sept. 1936. Cincinnati, Ohio, Univ.) R. K. M ü l l e r .

E. W . J. Neave, Joseph Blacks Vorlesungen über die Elemente der Chemie. Inhalts
übersicht der von J. R o b is o n  (Professor in Edinburgh) 1803 herausgegebenen Vor
lesungen J. B l a c k s . (Isis 25. 372—90. Sept. 1936.) My l iu s .

M. Schofield, Ampere und Coulomb. (J. Soc. ehem. Ind., Chem. & Ind. 55. 459—60. 
5/6. 1936.) My l iu s .

— , Daniel Gabriel Fahrenheit (1686—1736). Nachruf anläßlich der 200. Wieder
kehr des Todestages von D. G. F a h r e n h e it . (Nature, London 138. 428— 29. 12/9. 
1936.) P r u c k n e r .

— , David Alter, der Entdecker der Spektralanalyse. Bereits 1854 bzw. 1855 ver
öffentlichte der pennsylvan. Arzt D a v id  A l t e r  (1807— 1881) zwei Arbeiten über die 
Spektren von Metallen u. Gasen unter Hinweis auf die Möglichkeit spektralanalyt. 
Unterss. solcher Stoffe, sowie der Himmelskörper. (Laboratory 8. 18—20.) M y liu s .

Boris N. Menschutkin, IFcwsi'it Wladiniirowitsch Petrow und seine physikalisch
chemische Arbeit. W a s s i l i  W la d im ir o w i t s c h  P e t r o w  (1761— 1834, Professor der 
Mathematik u. Physik in St. Petersburg) wirkte durch seine Verss. über die Möglich
keit von Verbrennungserschcinungen im Vakuum in Rußland als Bahnbrecher für die 
Theorie L a v o i s ie r s .  (Isis 25. 391—98. Sept. 1936.) M y liu s .

Frederic Walker, Saint Vincent de Paul und der Alchemist. Sa in t  V in c e n t  
d e  P a u l  (geb. 1581) fiel 1605 in Sklaverei nach Tunis. In 2 Briefen an einen französ. 
Advokaten berichtet er über einen seiner Herren in Tunis, einen Alchemisten. (J. ehem. 
Educat. 13. 353— 57. Aug. 1936. New York.) P a n g r it z .

J. G. F. Druce, Vorläufer des Rheniums und des Masuriums. Histor. Rückblick. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 577—78. 17/7. 1936.) W eibke.

Otto Glasser, Was für eine Röhre benutzte Röntgen, als er die Röntgenstralilen 
entdeckte ? Auf Grund seiner histor. Unterss. kommt Vf. zu der Ansicht, daß RÖNTGEN 
bei seinen ersten Verss. eine L e n a r d -Röhre verwendete, bei den späteren Verss. dann 
eine HiTTORF-CROOKES-Röhre. Da die Unterss. von L e n a r d  zweifellos die wichtigste 
Grundlage für die Entdeckung von RÖNTGEN darstellten, hat die Frage, mit welcher 
Röhre die e n t s c h e i d e n d e n  Beobachtungen gemacht wurden, keine große 
Bedeutung. (Radiology 27. 138—40. Aug. 1936. Cleveland, Ohio, Cleveland Clinic 
Foundation.) Sk a l ik s .

Hans Schimank, Zur Geschichte der Temperaturmessung und der Thermometer 
insbesondere während des 17. und IS. Jahrhunderts. (Pharmaz. Ind. 1936. 102—06. 
180—85. 15/2.) M y l iu s .

Otto Zekert und Jost Häfliger, Zur Kenntnis der Geschichte des Folium Sennae. 
(Pharmaz. Mh. 17. 166— 73. 183—90. Okt. 1936.) P a n g r it z .

A . Binz und F. Scharf, Zur Entwicklung der chemischen Technologie in Deutsch
land, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Vereins Deutscher Chemiker. Geschicht
licher Überblick; zugleich Würdigung des Lebenswerks von BERTHOLD R a SSOW. 
(Angew. Chem. 49. 707—09. 26/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

C. G. Seligman, P. D. Ritehie und H. C. Beck, Frühes chinesisches Glas von 
der Pre-Han- bis zur T'ang-Zeit. Nach den Unterss. der Vff. wechselte das chines. Glas 
zwischen der Pre-Han- bzw. Han-Zeit u. der T'ang-Periode (von ca. 250 v. Chr. oder 
früher bis ca. 900 n. Chr.) vom Blei-Barium-Silicattyp zum Blei-Natron-Kalksilicattyp 
u. zum gewöhnlicheren Natron-Kalksilicattypus. (Nature, London 138. 721. 24./10 
1936.) M y l iu s .

W . Ganzemnüller, Glastechnisches aus einem „ Kunstbuch“  des 16. Jahrhunderts. 
Das zwischen 1562 u. 1574 niedergeschriebene Kunstbuch des B e r in g e r  v o n  K o t za u  
bringt neben medizin. u. alchemist. Rezepten auch Anweisungen zur Herst. künstlicher 
Edelsteine u. Kameen aus Schmelzglas u. zum Anbringen von Reliefs auf Glas. Eine 
Entlehnung aus dem Opus Minerale des E. J. Hollandus beweist, daß dieses Werk 
bereits Mitte des 16. Jahrhunderts in Deutschland bekannt war. (Glastechn. Ber. 14. 
321—26. Sept. 1936.) My l iu s .
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Moritz von Rohr, Der erste Katalog über Jenaer optische Gläser vom Jahr 1886. 
Histor. Überblick über die Entw. des opt. Glases. (Current Sei. 5. 25— 30. Juli 
1936.) M y l iu s .

Carl Benedicks, Über die elektrische Leitfähigkeit der Stähle von Faraday, Gas
analysen und Erscheinungen beim Umschmelzen. Ausführliche Wiedergabe der C. 1936. 
II. 922 referierten Arbeit. (J. Iron Steel Inst. 133. Proc. 455—77. 1936.) E d e n s .

C. G. Fink und E. P. Polushkin, Mikroskopische Untersuchung antiker Bronze- 
und Kupferteile. (Metals Technol. 3. Nr. 2. Techn. Publ. 693. 1—28. Febr. 1936. — 
C. 1936. II. 1670.) G o l d b a c h .

Paul Bergsee, Metallurgie des Goldes und Platins bei den Indianern vor Columbus. 
(Nature, London 137. 29. 4/1. 1936.) My l iu s .

Louis-A. Driessen, Die Erfindung des Cochenillescharlachs. Schilderung der Entw. 
u. Ausbreitung der Cochenillefärberei, die seit Ende des 16. Jahrhunderts von Holland 
aus mit der älteren Kermesfärberei in Wettbewerb trat. (Rev. gén. Matières colorantes 
Teinture, Impress. Blanchiment Apprêts 40. 416— 22. Okt. 1936.) F r ie d e m a n n .

Karl Reinking und Sabri Atayolu, Eine Beschreibung des Zeugdrucks in der 
Türkei aus dem X V I. Jahrhundert. Die Reisebeschreibung von P ie r r e  B e l o n  aus 
dem Jahre 1554 liegt zugrunde. (Melliands Textilber. 17. 812—13. Okt. 1936. Neckar
gemünd u. Istanbul.) Sü v e r n .

Réginald de Warren, Die ätherischen Öle im Mittelalter. Entw. der Gewinnungs- 
mothoden für äth. öle bis zum 18. Jahrhundert. (Parfums de France 14. 216—22. Sept. 
1936.) E l l m e r .

Thos. H. Durrans, Alkohol aus Äthylen. Zustimmende Bemerkung zu H e r s t e in  
(vgl. C. 1936. I. 3). ( J. Soc. ehem. Ind., Chem. & Ind. 54. 929. 18/10. 1935. London 
E 15.) G r o s z f e l d .

Ralph H. M cKee und Helmer L. Blengsli, Historische Entwicklung der Tallöl- 
ÎTidustrie. Erste Erwähnung der Harzbestandteiie in der Sulfatschwarzlauge durch 
P. K l a s o n  1893. Erste wichtige Veröffentlichung 1905 durch L a r s s o n , der den 
Namen tallolja einführte. Weitere Veröffentlichungen in Deutschland u. Schweden. 
(Paper Trade J. 103. Nr. 12. 34— 35. 17/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

William F. Parish, Ursprung der Textilien und das Spinnrad. Angaben über die 
ersten Anfänge der Spinnerei u. Zwirnerei. (Rayon Text. Monthly 17. 567—70. Sept. 
1936.) * SÜVERN.

Paul Dolch, Aus den Anfängen der Geschichte des Wassergases. Klarstellung, daß 
F o n t a n a  zwar das Auftreten eines brennbaren Gases beim Eintauchen glühender 
Kohlen in W. beobachtet hat, daß jedoch erst L a v o is ie r  im Laboratorium Wassergas 
durch Überleiten von W.-Dampf über glühende Kohlen systemat. darstellte. (Gas- u.
W asserfach 79. 799—802. 31/10. 1936. Berlin.) S c h u s t e r .

Maurice Bouvet, Histoire de la pharmacie en France. Paris: E.-H. Guitard 1936. (450 S.)
Br.: 80 fr.; Rel.: 120 fr.

John Read, Préludé to chemistry: an outline of alchemv, its literature and relationships.
London: Bell 1936. (352 S.) 12 s. 6 d.

R. Campbell Thompson, A Dictionary of Assvrian chemistrv and geoloey. London: Clarendon
Pr. 1936. (314 S.) 21 s. _  __________

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Fred G. Anibal und Philip A . Leighton, Plan zur Beseitigung der Überschneidung 

von naturwissenschaftlichen Hochschul- und Mittelschullehrgängen. Vortrag: Vorschläge 
für die Abgrenzung des behandelten Stoffes im amerikan. Schulwesen. (J. chem 
Educat. 13. 437—42. Sept. 1936. Stanford Univ., Calif.) R. K. M ü l l e r .

Warren C. Johnson, Sonderpröbleme im Chemieunterricht. Vf. hat im Einfühmngs 
kurs gute Erfolge mit der Behandlung des period. Systems schon nach den ersten Stdn 
erzielt, andere Beispiele (schwerer H, Aktivitätstheorie, Vorstellungen über Säuren u 
Basen usw.) zeigen, daß neuere Auffassungen schon in der Elementarstufe behandelt 
werden können. Einer Trennung im Einführungskurs nach dem Berufsziel wird wider 
raten. Die didakt. Bedeutung der Rechnungen wird oft überschätzt. Für den experi 
mcntellen Unterricht sollten besonders lehrreiche Verss. ausgearbeitet werden. ( J. chem 
Educat. 13. 423— 27. Sept. 1936. Chicago, 111., Univ.) • R. K. M ü l l e r .

Frank C. Vilbrandt, Bericht über die Chemieingenieurausbildung in den Ver
einigten Staaten. Vortrag über die Ausbildungsmöglichkeiten an den verschiedenen
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Hochschulen u. Statistik über die Einschreibungen für die einzelnen Kurse. (J. ehem. 
Educat. 13. 419—22. Sept. 1936. Blacksburg, Va., Polytechn; Inst.) R. K. M ü l l e r .

Artur Kutzelnigg, Zwei einfache Vorlesungsversuche aus dem Gebiete der anorgani
schen und allgemeinen Chemie. Zur Demonstration der sog. „gewachsenen Tonerde“ 
wird empfohlen, auf ein behandeltes Al-Blech etwas HgJ2 zu verreiben. Nach einigen 
Minuten bilden sich an der betreffenden Stelle dichte Büschel der „Tonerde“ . —  Als 
Oxydationskatalysator wird ein Chromoxyd empfohlen, das man erhält durch Fällung 
von salzsaurer CrCl3-Lsg. mit Ammoniak in der Siedehitze u. Trocknen bei 105°. Ver
wendung am besten in Pastillenform. Hochgeglühtes Chromoxyd eignet sich nicht 
als Katalysator. (Angew. Chem. 49. 813. 7/11. 1936. Wien, Technolog. Inst. d. Hoch
schule für Welthandel.) G o t t f r ie d .

— , Sechster Bericht der Atomgewichtskommission der Internationalen Union für 
Chemie. (Bull. Soc. chim. France [5] 3. 1238—50. Juli 1936. —  C. 1 9 3 6 .1. 3445. H. 5. 
1833.) Sk a l ik s .

F. W . Aston, N. Bohr, 0. Hahn, W . D. Harkins und G. Urbain, Internationale 
Tabelle der stabilen Isotopen für 1936. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 42. 
718—20; Rev. sei. Instruments [N. S.] 7. 334— 35. Sept. 1936. — C. 1936. II. 
4081.) K l e v e r .
*  Giuseppe Bruni, Neue Verfahren zur Abtrennung von schwerem Wasser D.,0. 
(Congr. int. Quim. pura apl. 9. II. 526—28. 1934. Mailand. — C. 1934- II. 3475. 1935.
I. 657.) T h il o .

J. R. Partington und K. Stratton, Schweres Krystallwasser. Aus den Disso
ziationsdrucken von CuSOj • 5D20  (vgl. C. 1936. II 2493) bei 25° 6,655 mm, bei 30° 
9,285 mm Hg wird die Bildungswärme Q mit fl. D20  zu 4,437 cal berechnet. Diese 
Bildungswärme gilt für die Rk. Cu SO., ■ 5D20  ^  CuS04 • 3D20  +  2D20. Der ent
sprechende Wert für gewöhnliches W. ist 5,56 cal. (Nature, London 137. 1075— 76. 
27/6. 1936. London, Queen Mary Coll.) Sa l z e r .

H. C. TJrey und A. H. W . Aten, jr., Über die chemischen Unterschiede bei den 
Stickstoffisotopen. Mit einem .Massenspektrometer wurde die Möglichkeit einer chem. 
Trennung der Stickstoffisotope untersucht. Bei der Dest. (ohne zu kochen) von 
Ammoniakwasser wurde ein Dampfdruckverhältnis (N14H3) : (N15H3) =  1,0025 ±  0,003 
gefunden. Zur Unters, der Rk. N15H3 +  N14H4OH ^  N14H3 +  N16H.,OH wurde 
Luft durch einen Kolben mit konz. NH3 hindurchgesogen, bis fast alles NH3 aus dem 
Ammoniakwasser entfernt war. N15 ist möglicherweise etwas angereichert, doch ist 
der Effekt so klein, daß er nicht mit Sicherheit erkannt werden kann. Die Austauschrk. 
N 15H3 +  NhH4+ ^  N14H3 - f  N16H4+, von G r e if e  u. U r e y  theoret. betrachtet 
(C. 1935. II. 2919), wurde experimentell untersucht. Zu einer konz. Lsg. von Am
moniumchlorid wurde in Abständen kleine Mengen NaOH-Lsg. hinzugegeben u. das 
entstehende NH3 sofort durch gereinigte Luft entfernt. Bei einem Vers., bei dem 
von 0,6-mol. NH4C1 ausgegangen u. bei 0,052-mol. aufgehört wurde, nahm das Ver
hältnis N 14: N16 von 250,2 auf 233,8 ab. Das ergibt einen Trennungsfaktor von 1,027. 
Bis jetzt liegt nur ein Vers. vor, doch ist aus diesem schon anzunehmen, daß der aus 
den von Og a w a  (C. 1936. II. 2664) angegebenen Zahlen berechnete Wert 1,7— 1,8 
zu hoch ist. Eine vorläufige Unters, der Bk. HCN15 +  CN14_ ^  HCN14 +  CN15- 
zeigt, daß N15 in dem HCN-Gas beträchtlich angereichert ist. (Physic. Bev. [2] 50. 
575. 15/9. 1936. New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. of Chem.) Sa l z e r .

H. Brintzinger, Über die Hydratation von Ionen. Als Antwort auf die Arbeit von 
SCHMITZ-DUMONT (C. 1936. I. 3628) wird betont, daß die Zahl der komplex an
gelagerten H20-Moleküle mit steigendem elektrostat. Potential (abnehmendem Radius u. 
zunehmender Ladung) größer wird. Es kommt zur Komplexbldg. im allgemeinen nur, 
wenn das elektrostat. Potential des Zentralions oder der Liganden mindestens so groß 
ist, daß es beim Auflösen derselben in H20  zur Bldg. eines stöchiometr. definierten 
komplexen Aquoions kommt. Da das Gewicht eines komplexen Aquoions gleich ge
funden wird, unabhängig davon, von welchem passenden Vergleichsion man ausgeht 
u. wie groß dessen Wertigkeit ist, wird der Schluß gezogen, daß bei den komplexen 
Ionen bzw. bei denen mit verhältnismäßig großem Vol. die Hydratationshülle prakt. 
keine Rolle spielt, daß sie entweder nicht hydratisiert sind oder die Hydratationshüllc 
nicht mit wandert. (Z. anorg. allg. Chem. 227. 341— 46. 26/6. 1936. Jena, Chem. Lab. 
der Univ.) • W e in g a e r t x e r .

*) Schwerer Wasserstoff vgl. S. 20, 33, 49.
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Otto Schmitz-Dumont, Über die Hydratation von Ionen. Vf. hält es weiter für 
fraglich, ob es möglich ist, nach der Dialysenmethode gleichzeitig Aufschluß über die 
Zahl der komplex gebundenen Hydratwassermoleküle u. über die gesamte Hydratation 
der Moleküle zu erhalten. — Am Beispiel des [Zn(SCN)4]2_ zeigt er, daß man aus den 
Ioneninkrementen bei Anwendung einer Korrektur —  abgeleitet am Beispiel des 
[Pt(SCN)6]2- für den Ionenradius einen angenäherten Wert finden kann. (Vgl. vorst. 
Ref.) (Z. anorg. allg. Chem. 227. 347—50. 26/6. 1936. Bonn, Anorgan. Abt. d. Chem. 
Inst.) W e in g a e r t n e r .

Hi Brintzinger, Über die Hydratation von Ionen. Anführung von Beispielen für die 
Best/ von Aquokomplexen unter Bezugnahme auf verschiedene einfache u. auch 
komplexe Bezugsionen. (Vgl. vorst. Ref.) (Z. anorg. allg. Chem. 227. 351—52. 26/6. 
10ä6. Jena, Chem. Lab. d. Univ.) WEINGAERTNER.

N. Bärbulescu, Beiträge zum Studium der Flüssigkeiten. Integriert man die 
CLAPEYRONsche Gleichung zwischen den Temp.-Grenzen 'I\ u. T2 u. setzt '1\ =  der 
Siedetemp. Te u. gleich der krit. Temp. Tjc, so erhält man für die molekulare Ver
dampfungswärme L die Gleichung L =  4,571 log pk ('I'k' T J T k -T c). Die mit dieser 
Formel für eine Reihe von Fll. {II2, Ns, 0 2, NH3, Äthyläther, Methylacetat, Methyl
alkohol, n-Hexan, Tetrachlorkohlenstoff, A., 'Äthylacetat, Bzl., W., Propylacetat, Anilin, 
Essigsäure) berechneten Werte für L stehen in guter Übereinstimmung mit experi
mentellen Ergebnissen. Es wurden weiter für die gleichen Substanzen mittels der 
inneren Verdampfungswärme die Konstanten der VAN DER WAALSschen Gleichung 
beim F. berechnet u. mit Hilfe dieser Konstanten der Molekulardurchmesser. Auch 
diese Werte stehen in guter Übereinstimmung mit den auf Grund der Mol.-Refr. 
erhaltenen Werten. Es konnte weiter gezeigt werden, daß für jede chem. Verb. das 
Quadrat der spezif. Anziehung eine additive Größe darstellt. (Bul. Soc. Sjiin^e Cluj 8. 
462— 76. Okt. 1936. Klausenburg [Cluj], Lab. f. biol. Physik. [Orig.: franz.]) G o t t f r ie d .

Gerhart Jander und Hans Banthien, Über amphotere Oxydhydrate, die Lösungen 
ihrer hydrolysierenden Salze und ihre hochmolekularen Verbindungen. 33. Mitt. Die 
Phosphorwolframate und ihre Beziehungen zueinander. (32. vgl. C. 1936. II. 1295.) 
Im Anschluß an bereits früher gemachte Unterss. auf demselben Gebiet (C. 1936.
I. 3788.) stellen Vff. eine Systematik der Phosphorwolframate auf, in der als 
kleinstes in Komplexe eingehender Wolframatbestandteile der W60 18 - Rest an
genommen wird. Phosphorwolframate krystallisieren nur aus Lsgg., deren ph 
zwischen 7 u. 0 liegt u. zwar verschiebt sich die Zus. mit steigendem Wolframgeh. 
u. sinkender pn-Zahl zugunsten des Wolframatgeh. der Komplexe. Oberhalb pn =  8 
sind nur Monowolframate, wie Na2W 04 • aq in Lsg. beständig, zwischen pn =  8—1,5 
tritt als beständige Säure die H6(Wc0 2] -aq) auf, die schon zwischen pn =  8— 6 mit 
vorhandenen Phosphationen zu Komplexen Zusammentritt, unter Verbrauch von 
H-Ionen. Auch die Hexawolframsäurc bindet unterhalb pH =  4 H-Ionen komplex 
zu saureren Anionen, etwa (H3W 60 21-aq)"/, so daß bei diesem pn bereits vorliegende
1-Phosphor-l-Wolframsäurekomplexe wieder Phosphorsäure abspalten, zugunsten 
wolframsäurereicherer Komplexe. — Die Entstehung der 2-Phosphor-3-hexawolfram- 
säure (Luteosäuro) deuten Vff. als Kondensation. Dafür sprechen die energ. Bldg.- 
Bedingungcn u. die Beständigkeit gegen Hydrolyse. Erst beim Kochen mit NaOH 
oder beim längeren Stehen in wss. Lsg. erfolgt Aufspaltung in 1-Phosphor-1-hexa- 
wolframsäure. Die Lsg. der 2—3-Säure ist grüngelb. Die 1—2-Säure ist dagegen 
noch farblos (auch im Gegensatz zu der entsprechenden l-Phosphor-2-hexamolybdän- 
säure). Diese beiden Säuren bilden mit organ. O-haltigen Lösungsmm. ölige Anlagerungs- 
verbb., die scheinbar bloß bei den „kondensierten“  Komplexen auftreten. — Das 
Alkali-2-pliosphor-l-hexawolframat wurde bequem dargestellt aus einer Lsg., die 
3— 6 Mol. Na2W 0 4 • 2 H ,0  u. 1 Mol. Na,HP04- 12H,0 enthielt (pn (hci> =  5— 6) durch 
Ausfällen mit Aceton bei Ggw. von NH4N 03-Krystallen. Formel: 2 Na20 ■ 4 (NH^)jO• 
P20 5-6 WOj-3 H20. Das Salz schmeckt stark süß. Ba- u. Ag-Salz konnten nicht er
halten werden. — Auf ähnliche Weise wurde ein Salz, 6 Na20 - 1,5 P20 5-12 W 03- 

' 12 H20  dargestellt. — Ein 10.-Ba-3-phosphor-5-hexawolframat konnte aus einer Lsg. 
(pa =  2,5), die 6— 12-fachen Wolframatübersehuß enthielt, bei 90° durch Fällung 
mit BaCl2 erhalten werden. —  Ferner wurde eine Verb., 3 (NH4)20 -P 20 5-18 W 03- 
14 H20  als grüngelbes Salz dargestellt. Die Verb. ist entstanden gedacht unter Konden
sation von 2 Mol. 1-Phosphor-l-hexawolframsäure u. 1 Mol. Hexawolframsäure. Die 
Bldg. erfolgt bei Ivonzz. Wolframat zu H3P 04 1: 4-mol. (pH =  0—1) u. längerem 
Kochen nach Ausfällen mit NH4CI. —  Die von P e c h a r d  (Ann. chim. phys. (6) 22
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[1891]. 241) beschriebene Säure P20 5-12 W 03-aq konnte nach seinem Verf. nicht er
halten werden. Es bildet sich hierbei nur eine Säure mit doppeltem Wolframatgeh., 
P20 5-24 WOj-aq. (Z. anorg. allg. Chem. 229 . 129—45. 27/10.1936. Greifswald, Univ. 
Chem. Inst.) Me c k b a c h .

A. P. Kapustinsky und L. M. Shamovsky, Das Gleichgewicht der Dissoziation 
von Schwefeltrioxyd. Vff. untersuchen auf stat. Wege das Gleichgewicht der Rk. 
S03 ^  S02 +  V20 2 im Temp.-Bereich 850— 1000° absol. mit einer Apparatur, bei 
der die bei stat. Bestst. auftretende Fehlerquelle der therm. Diffusion vermieden wird. 
Das Rk.-Gemisch befindet sich in einem engen Glasrohr (innerer Durchmesser 3 mm, 
Länge 20 cm), in dessen Längsachse ein Pt-Draht gespannt ist, der elektr. erhitzt 
werden kann u. dessen Temp. durch Widerstandsmessung bestimmt wird. Bei kon
stantem S03-Partialdruck (mit dem Rk.-Gefäß ist während dor Messung ein auf kon
stanter Temp. gehaltenes SO,-Vorratsgefäß verbunden) wird der Gesamtdruck des 
Gasgemisches mit einem Hg-Manometer gemessen, dessen Hg durch einen S02-Puffer 

v  dem Angriff durch das S03 des Rk.-Gemisches geschützt ist. Aus den Verss. folgt
die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten K „  von der Temp.: 

log K v =  psoi-po^'/psos =  — 5005/T +  4,743 .
Die Bildungswärme von  S03 beträgt 22,88 kcal/M ol, u. dieser Wert weicht nur um 1,2% 
von  dem  von  T h o m s e n  u . von B e r t h e l o t  u. um  6,2% von dem  von  R o t h ,  G r a u  u . 
M e ic h s n e r  (C. 1 9 3 1 .1. 2027) calorimetr. bestimmten Wert ab. Für die Änderung 
der freien Energie AF° ergibt sich A F °t — 22879 — 2lj63 T, für die Entropieänderung: 
A l  s"absol. =  21,68 cal. Die von V ff. erhaltenen Resultate stimmen gut m it den 
Messungen von  B o d e n s t e in  u . P o h l  (C. 1905. IIl 201), von  K n i e t s c h  (1903) u. 
teilweise von  L u n g e  u . R e in h a r d t  (C. 1904. II. 861) überein, weichen aber beträcht
lich von  den Ergebnissen von  L u c a s  (C. 1905. II. 579), von B o d l ä n d e r  u . K o p p e n  
(G. 1903. II. 1028) u. von  K n i e t s c h  (C. 1 9 0 2 .1. 282) ab. Die Gründe für diese 
Abweichung werden diskutiert. (A cta physicochim ica U . R . S. S. 4. 791— 802. 1936. 
M oskau, Inst, o f  applied Mineralogy.) G e h le n .

Otto Hülsmann und Friedrich Weibke, Über die niederen Sulfide des Kobalts. 
Das Zvstandsdiagramm des Systems C0-C0S. Das System C0-C0S wird therm., mikro- 
skop. u. röntgenograph. untersucht (vgl. F r i e d r i c h ,  C. 1908. I. 1925 u. 2012). — 
Ergebnisse: 1. Das Co zeigt kein .oder nur ein äußerst geringes Lösevermögen für S. 
Die Hochtemp.-Phase wird von Vff. als /S-Phase bezeichnet u. besitzt eine mittlere 
Zus. Co4S3. Sie ist nur oberhalb 787° beständig. Unterhalb dieser Temp. weist sie 
eutektoiden Zerfall auf in Co u. y-Phase. Die Verb. Co4S3 bildet mit den Komponenten 
in geringem Maße Mischkryetalle. Eine Identifizierung der ß-Phase durch Röntgen
aufnahmen gelingt nicht. Offenbar ist' nach Vff. die Zerfallsgeschwindigkeit der 
/S-Phase so groß, daß die Umwandlung ß ->- Co +  y auch durch Abschrecken nicht 
genügend unterdrückt werden kann. Die Krystallisationsbedingungen der y-Phase 
(Co6S5) sind auch viel günstiger als die des metall. Co. Die Temp. der cutekt. Kry- 
stallisation Co/ß liegt nach Vff. bei 874° (nach F r i e d r i c h  bei maximal 879°). Die 
/?-Phase ist nur in einem sehr kleinen Konz.-Gebiet beständig, ihre größte Ausdehnung 
umfaßt 1,3%. —  Stöchiometr. zusammengesetztes CoS erscheint nicht homogen. 
Eine homogene Phase entsteht erst mit mehr S (ca. CoS, ,05). Diese homogene Phase 
wird von Vff. als ¿-Phase bezeichnet. Der F. des CoS liegt bei 1135 ±  10°. Auch 
gegenüber der «5-Phase sind die Krystallisationsbedingungen der y-Phase als wesent
lich günstiger zu bezeichnen, selbst dann noch, wenn die ¿-Phase mengenmäßig über
wiegt. Die Abscheidung der (5-Phase erfolgt aus Schmelzen, die 29,3 u. mehr %  S 
enthalten. Bei 928° setzen sich die primär ausgeschiedenen Krystalle der <5-Phase 
mit Schmelze peritekt. zu /9-Mischkrystallen um. Bei außerordentlich geringer Ab- 
kühlungs- u. Erhitzungsgeschwindigkeit liegt die Temp. der peritekt. Umwandlung 
noch etwas höher u. stimmt dann mit der von F r i e d r i c h  angegebenen von 935° 
überein. — Die y-Phase entsteht peritekt. aus ß-Mischkrystallen u. Schmelze bei 832°. 
Die y-Phase besitzt prakt. kein Lösevermögen für S. Auch ein Lösevermögen nach 
der anderen Seite des Zustandsdiagrammes besteht ijicht in nennenswerter Menge. 
Das CocS5 besitzt ein kub. flächenzentriertes Gitter mit a =  9,924-4. Vff. geben 
zum Schluß noch an, daß das von C a g l i o t i  u . R o b e r t i  (vgl. C. 1932. I. 1987) auf
gefundene flächenzentrierte Gitter kub. Symmetrie mit 9,91 Ä mit dem hier gefun
denen nach Lago u. Intensität der Interferenzen ident, ist. Es ist aber dieses Gitter 
nicht dem nur bei höherer Temp. beständigen Co4S3 zuzuschreiben, wie das CAGLIOTI 
u. R o b e r t i  getan haben, sondern dem durch seine guten Krystallisationsbedingungen
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ausgezeichneten CoeS5. (Z. anorg. allg. Chern. 227. 113—23. 1936. Hannover, Techn. 
Hochsch. Inst. f. anorgan. Chem.) E. H o f f m a n n .

Emst Jenckel, Das Schmelzdiagramm der Borsäureanhydrid- und Nalriummeta- 
boratschmdzen. Das System B20 3-Na20 -B 20 3 wird durch Aufnahme von Erhitzungs
kurven untersucht u. die Ergebnisse durch Aufnahme von Röntgendiagrammen weiter 
ausgebaut. Das aus den Resultaten gezeichnete Schmelzdiagramm weist folgende 
Verbb. auf: 1. Na20 - 4 B 20 3 in einer stabilen u. einer instabilen Form. Es existiert 
kein Umwandlungspunkt dieser beiden Formen des Tetraborates ineinander. 2. Dio 
Verb. Na20 - 3 B 20 3, ebenfalls in einer stabilen u. einer instabilen Form. Auch hier 
zeigt kein Schnittpunkt der beiden Kurvenzüge, daß die eine Form in die andere um- 
gewandelt werden kann. Die instabile Form kann sich aber bei 680° in eine andere 
umwandeln, dio neue Verb. stellt nach Vf. möglicherweise eine dritte Modifikation des 
Triborates dar. 3. Den Borax, Na,0-2 B20 3, u. 4. das Metaborat, N a,0-B20 3. —  Von 
den durch den Schnittpunkt zweier Schmelzkurven gegebenen eutekt. oder peritekt. 
Geraden läßt sich nur eine Gerade bei 738° beobachten, bei der die restliche Schmelze 
zu Borax erstarrt. Die peritekt. Haltezeit nimmt mit wachsendem Alkaligeh. ab u. 
verschwindet beim Metaborat. Die Verb. Na20- 4 B20 3 ist in ihrer Zus. durch ein ziem
lich steiles Maximum festgelegt, dagegen ist die Zus. der Verb. Na20-3  B20 3 aus dem 
sehr flachen Maximum nur angedeutet zu entnehmen. — Der F. des Na20 - 2 B 20 3 
liegt bei 742°. Die Verb. Na20 - 4 B 20 3 schm, bei 796°. Das Metaborat, Na20 -B 20 3, 
erstarrt bei 974°. — Die Krystallisation der Schmelzen mit der Zus. von Metaborat 
bis zum Borax erfolgt sehr leicht, diejenige vom Borax bis zum Tetraborat dagegen 
nur langsam u. träge. — Bei Tempp. von 50—100° unterhalb der verschiedenen FF. 
krystallisieren dio Schmelzen in Form von Sphärolithen aus sehr feinen Nadeln. Bei 
tieferen Tempp. ist nach der Krystallisation keinerlei Struktur zu erkennen. Vf. glaubt 
aber, daß es sich um zahlreiche, sehr feine Sphärolithe handelt. Bei höheren Tempp. 
verbreitern sich die Krystallnadeln, jedoch ohne daß das Ganze den Charakter eines 
Sphärolithen verliert. Nur das Metaborat krystallisiert in parallelen Stäbchenbündeln.
— Eine Kennzeichnung der Krystallarten nach dem äueren Aussehen ist in den alkali
armen Schmelzen unmöglich, in den alkalireicheren sehr schwierig. Nach hinreichend 
langem Glühen 100° unterhalb des F. entstehen schließlich immer die stabilen Krystall
arten. —  Die Röntgendiagramme zeigen eine verhältnismäßig starke diffuse Grund
schwärzung, veranlaßt durch die Ggw. des B. — Die D. des Borax =  2,279 bei 25° 
ist geringer als die des Glases. (Z. anorg. allg. Chem. 227. 214— 20.1936. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) E. HOFFMANN.

C. Kröger und K. W . Illner, Über die Systeme Alkalioxyd-CaO-Ah0.j-Si02-C02. 
VI. Die Gleichgewichte im System Ca0-Si02-C02. (V. vgl. C. 1936. I. 3810.) "Ober
halb 1000° bilden CaO-Si02-Gemische primär ß-2 CaO-Si02. Dio Einw. von CaC03 
auf Si02 beginnt bereits bei 600—650° u. führt ebenfalls primär zum Orthosilicat. 
Inwieweit bei diesen Tompp. jedoch schon die Dissoziation von CaC03 mitspielt, sodaß 
doch nur eine Einw. von CaO auf Si02 vorliegt, wurde zunächst untersucht. Die Disso- 
ziationsdrucke wurden in Übereinstimmung mit den Literaturangaben gefunden. Da 
Orthosilicat neben Carbonat noch bei 800—900° beständig ist, wurden die Dissoziations- 
drucke durch Beimischung von Orthosilicat nicht beeinflußt. Bei Beimischung von 
3C a0 -2S i0 2 liegen die Drucke bereits merklich höher als bei CaC03. Bei Carbonat
umsatz >  50% nehmen die Drucke stark ab (840°). Vff. deuten dies durch Verb.- 
Bldg., [2 (2 Ca0-Si02)-CaC03]. —  Wurde Orthosilicat bei 830° einem C0 2-Druek von 
597 mm ausgesetzt, so trat ~ 1 7 %  Carbonatbldg. auf, entsprechend der Gleichung I

2 (2 CaO • Si02) +  C02 3 CaO • 2 Si02 +  CaC03.
Bei mehrfacher Absorption konnte der Carbonatgeh. bis auf 59% gebracht werden. 

Bei höheren Sättigungsdrücken des Silicats macht die C02-Aufnahme halt wegen der 
Inhomogenität des entstehenden Körpers. — Nach HÜTTIG u . R o s e n k r a n t z
(vgl. C. 1929. II. 2715) weist ein Gemisch von Quarz u. CaC03 bei ca. 650°
wesentlich höhere Drueko auf, als sie dem reinen CaC03 entsprechen. Diese Drucke 
sind nur durch direkte Einw. der Verbb. aufeinander erklärbar. Vff. untersuchen 
nun Quarz-CaC03-Gemische, 2:1,  1:1 u. 1:2,  bzgl. ihrer C02-Drucke. Beim Ge
misch 1 : 1  wurden schon bei ca. 500° sprunghafte Druckerhöhungen bemerkt. Bei 
Temp.-Emiedrigung oder Druekerhöhung wurde wieder C02 aufgenommen. (Ein
zweiter Vers. wies etwas andere Verhältnisse auf, diel'Vff. auf An- toder Ab
wesenheit von Spuren H20  zurückführen.) Beim Verhältnis 2: 1 erreichen bis 
zu 12%ig. Umsatz die Drucke dieselben Werte, nehmen [bei weiterem Umsatz da-
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gegen stark ab. Beim Verhältnis 1: 2 stimmen die Drucke nur bis zu 4°/oig- Umsatz 
überein. Die Rk. ist also stark vom Mischungsverhältnis abhängig. Beim Verhältnis 
1 :1  u. 2 :1  tritt Metasilicatbldg. ein. Bei 1: 2 tritt zunächst Orthosilicatbildung 
ein nach II: 2 CaC03 +  Si02 ->- 2 CaO - Si02 +  2 C02. Bei 700° reagiert das instabile 
Orthosilicat mit Si02 weiter nach III: Si02 +  2 CaO-Si02 ->- 2 CaSi03. Bei diesen 
Tempp. wird das entstehende Metasilicat jedoch bereits abgefangen nach IV: 
CaC03 +  2CaSi03 3CaO-2SiOa+  C02. — Um diesen Mechanismus zu prüfen, 
wurde die Einw. von CaSi03 auf CaC03 eingehend studiert. Die Drucke stellen sich 
gleichmäßig ein, jedoch äußerst langsam (300—500 Stdn.). Gleichung IV wird be
stätigt gefunden als Summengleichung für a) CaC03 +  CaSi03 ->- Ca2Si04 +  C02 
u. b) Ca2Si0 4 +  CaSi03 ->- 3CaO-2SiÖ2, wofür die geringe Rk.-Geschwindigkeit 
ebenfalls spricht. — Es wird ferner die C02-Aufnahme von 3Ca0- 2Si 0 2 gemessen. 
Es wird ein Verh. festgestellt, das ganz dem von Orthosilicat +  CaC03 +  C02 ent
spricht. Bei längerer C02-Einw. (insgesamt 1628 Stdn. bei 645 über 685 ->- 655°) 
wurde eine Carbonatbldg. von <~20% festgestellt. Die Verhältnisse entsprechen den 
bei 2 CaSi03 mit 1 CaC03 beobachteten. — Bei Einw. von Si02 auf CaC03 stellt sich 
ein stabiles Gleichgewicht ein nach Si02 -f- CaC03 *=? CaSi03 -f- C02. Dies wurde 
durch C02-Aufnahme an CaSi03 nachgeprüft, wobei im Verlauf von ca. 2 Monaten 
eine 5,5%ig- Bldg. von CaC03 festgestellt weiden konnte. —  Beim Zusammenfassen 
der Gleichungen als Phasengleichungen ist die Existenz eines Fünferpunktes wahr
scheinlich gemacht mit den Phasen [Si02]q, [CaC03], [CaSi03]jikr., [3 CaO-2 Si02) 
u. (C02). Bei der natürlichen Kalkstein-Silicatumwandlung sind ähnliche Zustands
änderungen, wie sie in dem p-t-Diagramm gegeben werden, zu erwarten. Die Wärme
tönungen der Rkk. wurde zu 28—36 KCal im Gebiet von 415—890° berechnet. (Z. 
anorg. allg. Chem. 229. 197—224. 27/10. 1936. Breslau, Univ. u. Techn. Hochsch. 
Inst. f. ehem. Technologie.) M e c k b a c h .

H. von Halban und H. Eisner, Zur Kinetik schnellverlaufender Reaktionen.
II. Jodstärke. (I. vgl. C. 1935. II. 1823.) Vff. bestimmen mittels der Strömungsmethode 
die Geschwindigkeit der Entfärbung von Jodstärke durch Thiosulfat u. Sulfit unter ver
schiedenen Bedingungen. Die Vers.-Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit der An
nahme, daß bei 25° der geschwindigkeitsbestimmende Vorgang die Rk. zwischen freiem 
Jod u. dem Red.-Mittel ist, während der Zerfall der Jodstärke unmeßbar schnell erfolgt. 
Bei tieferer Temp. nimmt die Zerfallsgeschwindigkeit der Jodstärke ab u. wird bei 5° 
etwa von der gleichen Größenordnung wie die der Rk. zwischen Thiosulfat u. Jod. Aus 
der Temp.-Abhängigkeit der Entfärbungsgeschwindigkeit von Jod durch Thiosulfat 
läßt sich die Aktivierungswärme zu etwa 8 kcal ableiten, durch Berücksichtigung der 
Temp.-Abhängigkeit des Jodstärkegleichgewichtes dürfte dieser Wert noch etwas 
kleiner werden. Die Entfärbungsgeschwindigkeit der Jodstärke hängt von ihrem Alter 
ab; sie ist um so größer, je frischer die Jodstärke ist. Durch Neutralsalze tritt bei Thio
sulfat eine Erhöhung der Entfärbungsgeschwindigkeit ein, durch Steigerung der H-Ionen- 
konz. dagegen eine Erniedrigung. Die Geschwindigkeit der Entfärbung von Jodstärke 
durch Sulfit bzw. Disulfit nimmt dagegen mit steigender H-Ionenkonz. zu, u. ist ge
ringer als diejenige der Entfärbung durch Thiosulfat. (Helv. chim. Acta 19. 915— 27. 
1/10. 1936. Zürich, Univ., Physikal.-chem. Inst.) WEIBKE.

A. N. Terenin, Elementarprozesse bei chemischen Reaktionen. Vortragsbericht. 
(Vgl. C. 1933. II. 3655.) (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 
1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i 
prikladnoi Chimii] 2. Teil 1. 75— 79. 1935.) K l e v e r .

Richard A . O ggjr., Henry C. Martin und Philip A . Leighton, Über die 
Kinetik der Reaktion zwischen Quecksilber und Halogenen in der Gasphase. Vff. unter
suchen erstmalig die Rk. zwischen gasförmigem Br2 u. Hg u. studieren die Kinetik dieses 
Prozesses. Um die Rk. qualitativ zu verfolgen, benutzen Vff. eine früher beschriebene 

.Methode (L e ig h t o n  u . L e ig h t o n , C. 1 9 3 5 .1. 2753). Um die Ordnung der Rk. zu 
bestimmen, wurde nach der Diffusionsflammenmethode von FROMMER u. POLANYI 
(C. 1S34. II. 2352) gearbeitet. Die Geschwindigkeitskonstante liegt bei 110° zwischen 
107 (mol/ccm)-1  Sek.-1  u. IO-5 (mol/ccm)-1 Sek.-1. Die Rk. scheint keinen wesent
lichen Temp.-Koeff. zu haben, da beim raschen Senken der Temp. der Rk.-Zone von 
120 auf 50° die Rk. in gleicher Weise verlief. Die obere Grenze der Aktivierungsenergie 
liegt bei 5 Cal, beträgt aber wahrscheinlich einen Wert nahe bei 0 Cal. Mit Br2 oder 
J„ werden HgBr2 u. HgJ2 gebildet. Die Rk. ist erster Ordnung. Von den Gleichungen:
I Hg +  Br2 =  HgBr +  Br“; HgBr +  Bi-2 =  HgBr2 +  Br u. n  Hg +  Br2 =  HgBr2 kommt
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nur II in Frage, da für I eine Aktivierungsenergie von mindestens 19,8 Cal. erforder
lich wäre. Daß bei der Assoziationsrk. II nur eine so geringe Aktivierungsenergie er
forderlich ist, deuten Vff. durch Auftreten von Dreierstößen mit einem inerten Gas 
(0 2 oder N, aus der Luftfüllung der Rk.-Zelle). Verss., die die Rk. in Konz.-Abhängig
keit des inerten Gases messen, stehen jedoch noch aus. Daß die Rk. nicht nach den 
Gleichungen I verläuft, wird ferner dadurch wahrscheinlich gemacht, daß in einem 
H2-Cl2-Gemisch Hg keine Kettenrkk. einzuleiten vermag. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 
1922—24. 9/10. 1936. California, U. S. A., Stanford Univ.) M e c k b a c h .

M. W . Poljakow und P. M. Stadnik, Zur Frage der synthetischen Gewinnung von 
H„02 aus II2 +  0 2. (Vgl. C. 1934. II. 2650.) (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. 
theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda 
po-teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2. Teil 1. 202—06. 1935.) K l e v e r .

Takeko Yoshida, JDie Reaktion zwischen Ammoniak und Kohlendioxyd. Vf. unter
sucht den Einfluß von H„0 auf die Rk.: 2 NH3 +  C02 =  CO(NH2) (ONH4). Die sorg
fältig getrockneten Gase reagieren nicht miteinander, u. die Rk. tritt nur in Ggw. von 
H20-Dampf ein. Die Rk., deren Geschwindigkeit bei — 33, —22, 0, 18,8 u. 20,2“ mano- 
metr. gemessen wird (Anfangsdruck des Gasgemisches: 100— 150 mm), verläuft nach
2. Ordnung, u. hat einen negativen Temp.-Koeff. Es wird angenommen, daß das H20  
in Form des Komplexes NH3-H20  reagiert, u. folgender Rk.-Mechanismus aufgestellt:

1. NH3 +  H20 NHj-HjO 2. NH3-H20 - f  C02 CO<Sä +  H20

Rk. 2 ist vermutlich diejenige, welche die Geschwindigkeit der Gesamtrk. be
stimmt. Die Ergebnisse der Diskussion dieses Rk.-Mechanismus stehen im Einklang 
mit der Deutung des Aktivierungsvorganges von LONDON (C. 1930. I. 1738). —  Die 
Rk. wird durch die Gefäßwände u. inerte Gase stark beeinflußt. (Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 12. 191— 94. Juli 1936. Kyoto, Imperial Univ., Chemical Inst. [Orig.: 
engl.]) G e h l e n .

F. W. Schemjakin, Das Problem der Periodizität und der Oberfläehmerscheinungen. 
Kurze Übersicht. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 
[russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i priklad
noi Chimii] 2. Teil 1. 233— 34. 1935.) K l e v e r .

Max Bodenstein und Gerhard Büttner, Über den Mechanismus der katalytischen 
Ammoniakverbrennung. Inhaltlich ident, mit der im C. 1935. ü . 2624 referierten 
Arbeit. (Congr. int. Quim. pura apl. 9. III. 475—94. 1934. Berlin, Univ., Physikal.- 
chem. Inst., Porz a. Rh.) Ge h l e n .

Emest Baumgardt, Die Ullraschallwellen in der Chemie. Industrielle und wissen
schaftliche Anwendungen. Zusammenfassende Darst. Behandelt werden: Abhängigkeit 
des Öffnungswinkels (5 eines Schallstrahlenbündels von der Schallwellenlänge A (sin <5 =
1,22 X/d, worin d =  Durchmesser der scheibenförmigen Schallquelle), Energiedichte 
von Ultraschallwellen ( =  UW), Erzeugung der UW, wobei speziell auf die Verwendung 
des Piezoquarzes eingegangen wird \Grundfrequenz u. Druckamplitude des Quarzes), 
Gesetze der Ausbreitung der UW (z. B. Reflexionsvermögen, günstigste Dicke für 
Durchlässigkeit), Absorption von UW, Messung der UW-Energie, Messung der UW- 
Geschwindigkeit, mechan. u. therm. Effekte, Anwendung der UW auf Emulsionen 
(speziell auf photograph. Emulsionen), Depolymerisation (z. B. von Dextrin), Einfluß 
von gel. Gasen, Aktivierung chem. Rkk., Koagulation, Einw. auf metallurg. Vorgänge, 
biolog. Erscheinungen, Lichtbeugung durch UW, Best. von Inhomogenitäten in Fest
körpern mittels UW, Messung des Kompressibilitätskoeff., Messung von hohen Rk.- 
Geschwlndigkeiten (speziell in Gasen u. Gasgemischen). (Chim. et Ind. 36. 686—95. 
Okt. 1936.) F u c h s .

S. Rytov, Über die Lichtbeugung durch Ultraschallwellen. (Vgl. C. 1936. I. 4669.) 
Auf die Mängel der RAMAN-NATHschen Theorie der Lichtbeugung durch Ultraschall
wellen wird kurz eingegangen. Diese Theorie ist nur dann anwendbar, wenn A 2 l ?.0> 
worin A  =  Schallwellenlänge, ).a =  Lichtwellenlänge, l =  Schichtdicke des Mediums 
(vgl. auch 1. c.). Indem Vf. die RAMAN-NATHsche Annahme einer Konstanz der Licht
amplitude im beschallten Medium fallen läßt, gelangt er zu Beziehungen für die Ab
hängigkeit der jeweiligen Amplitude u. Phase von l, A  u. Auf die im Vergleich zu 
den Ergebnissen anderer Autoren allgemeinere Gültigkeit dieser Beziehungen wird
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hingewiesen. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. U. R. S. S. 1936- II. 229—33. 1936. Moskau, 
Inst, de Physique de l’Académie des Sciences de l’URSS. Labor, d’optique.) T u c h s .

R. Bär, Über den Nachweis der Chladni-Figuren schwingender Piezoquarze mit 
Hilfe der Lichtbeugung an Ullraschallwellen. (Vgl. C. 1936. II. 2285.) Schwingende 
Piezoquarze zeigen im allgemeinen CHLADNIsehe Klangfiguren; daher sind die von 
ihnen ausgesandten Schallwellen nicht eben, sondern haben eine gewisse regelmäßige 
Struktur aufgeprägt. Das sich dadurch vor dem schwingenden Quarz ausbildende 
Raumgitter wird mit Hilfe der Lichtbeugung durch Verwendung charakterist. Beugungs
erscheinungen (Lochblende statt Spalt, Grundfrequenz des Quarzes 7490 kHz, als 
Fl. diento Xylol) oder durch Abbildung des Raumgitters (Ausblenden des nichtgebeugten 
Lichtes, Aufnahmen für quadrat. u. kreisförmige Quarze verschiedener Dicke) oder 
durch stroboskop. Aufnahme fortschreitender Wellen nachgewiesen. (Helv. physica 
Acta 9. 617— 25. 1936. Zürich, Univ., Physik. Inst.) F u c h s .

L. W . Nikitin, Akustisch-elektrochemische Erscheinungen. II. (I. vgl. C. 1935-
II. 3070.) Inhaltlich ident, mit der C. 1936. II. 267 referierten Arbeit. (C. R. [Doklady] 
Acad. Sei. U. R. S. S. 1936. II. 67— 69.) K l e v e r .

E. N. da C. Andrade, The New chemistry. London: Bell 1936. (58 S.) 3 s. 6 d.
A. Bouzat, Chimie général. Paris: A. Colin 1936. (224 S). 12 fr.
R . H . Griffith, The mechanism of contact catalysis. London: Oxford U. P. 1936. (219 S.) 15 s. 
Erich Lehmann, Chemisches Praktikum für Studierende der Landwirtschaft, der Tierheil

kunde, des Gartenbaues und der landwirtschaftlichen Gewerbe. Berlin: Parey 1937.
(VIII, 144 S.) gr. 8°. M. 5.S0.

A,. Aufbau der Materie.
S. R. Milner, Über Wellenmatrizen und einige. Eigenschaften der Wellengleichung. 

Vf. erörtert die Möglichkeit, die Matrizen a, die bei der von D ir a c  durchgeführten 
Linearisierung der Wellengleichung benötigt werden, u. dort der Beziehung a.k — 
—ak a{ genügen, durch ĉ -1  a.k =  —afc-1  a{ zu definieren. Mit Hilfe der so gewonnenen 
Matrizen lassen sich die Lsgg. der D ir a c -Gleichung in ihrer allgemeinen Form besser 
übersehen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 157. 1— 27. 1/10. 1936. Sheffield, 
Univ.) ' H e n n e b e r g .

Richard A. Beth, Experimenteller Nachweis und Bestimmung des Drehmomentes 
des Lichtes. (Vgl. C. 1936. I. 1794.) Vf. zeigt zunächst, daß auf Grund der elektro- 
magnet. TheorieJ eine doppelbrechende Platte durch ein auffallendes polarisiertes 
Strahlcnbündel ein Drehmoment erfährt. Zu demselben Resultat führt die Quanten
theorie, wenn man jedem Lichtquant bei links bzw. rechts zirkular polarisiertem Lieht 
im Vakuum ein Drehmoment +  h bzw. — h zuschreibt. Die experimentelle Anordnung, 
mit der der Nachweis dieses Effektes gelingt, wird ausführlich beschrieben. Durch 
eine an einem feinen Quarzfaden aufgehängte Quarzplatte wird polarisiertes Licht 
geschickt u. die Ablenkung der Platte wird gemessen. 120 Messungen, unabhängig 
von zwei Beobachtern ausgeführt, zoigen, daß Größe u. Vorzeichen des Effektes mit 
der Theorie übereinstimmt. Auch die Abhängigkeit von der Intensität des Lichtes, 
vom Azimut der Polarisationsebene u. der Lage der Platte entspricht der Theorie. 
(Physio. Rev. [2] 50. 115— 25. 15/7. 1936. Princeton, Univ., Polytechn. Inst. Worcester 
u. Palmer Phys. Inst.) GÖSSLER.

J. J. Placinteanu, Über die Gleichung des Photons. Vf. faßt das Photon als Verb. 
eines Elektrons u. eines Positrons auf. Ein solches Photon kann nur in Anwesenheit 
eines dritten Teilchens, z. B. eines Kerns, entstehen. Die Wellengleichung des Photons 
wird aufgestellt u. seine Eigg. untersucht. Die Ergebnisse zeigen einige neue Eigg., die 
einige Schwierigkeiten der de BROGHEschen Theorie vermeiden u. über diese noch 
hinausgehen. ( J. Physique Radium [7] 7. 127—32. 1936.) GÖSSLER.

Pani Soleillet, Anwendung der Theorie der Kohärenz der Schwingungen. Vf. be
rechnet die Polarisation der Hg-Linien 4046, 4358 u. 5461 Ä, die durch stufenweise 
Fluorescenz angeregt werden. Als anregende Linien dienen 2537 u. 4358 k. Man erhält 
verschiedene Ergebnisse, die davon abhängen, ob die Hyperfeinstruktur berücksichtigt 
wird oder nicht. Allo Koeff. werden angegeben, so daß die Polarisationsverhältnisse 
bei beliebiger Anregung berechnet werden können. Weiter wird die Depolarisation 
in Abhängigkeit vom Magnetfeld in der Beobachtungsrichtung berechnet. (C. R. hebd.
Séances Acad. Sei. 202.^ 1167—68. 1936.) GÖSSLER.
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Al. Proca, Über die Wellentheorie der 'positiven und negativen Elektronen. Ausführ
liche Darst. der in C. 1936. II. 14 gegebenen Berichte. (J. Physique Radium [7] 7. 
347— 53. Aug. 1936. Paris, Inst. H e n r i  P o in c a r é .) H e n n e b e r g .

Alexandre Proca, Über Photonen und Teilchen ,,reiner Ladung“ . In der vom Vf. 
entwickelten Theorie (vgl. vorst. Ref.) entsprechen einem gegebenen Zustand (stets 
positiver) Energie zwei durch das Vorzeichen der Ladung unterschiedene Fälle. Ist 
die Ladung Null, so fallen diese beiden Möglichkeiten zusammen. Die LadungsdicÄie, 
die einem durch eine Wellenfunktion y  dargestellten Zustand entspricht, kann Null 
werden, entweder wenn e =  0 ist (Neutrino), oder aber wenn e 4= 0 u. y> reell ist (Photon). 
Nimmt man an, daß auch für das Photon die M. m =  0 ist, so gelangt man zu einem 
Modell des Photons, bestehend aus zwei masselosen, aber geladenen Teilchen mit 
gleicher positiver Energie, gleicher Bewegungsgröße, gleichem Spin, aber entgegen
gesetzter Ladung. Ein solches Photon setzt sich also nicht aus Neutrinos, sondern 
aus Teilchen „reiner Ladung“  zusammen. Während eine auf dieser Vorstellung auf
bauende Theorie des Photons wahrscheinlich zu den gleichen Ergebnissen führen würde 
wie die von d e  B ro g lie , Jordan , K ron ig , gestattet sie in einfacher Weise die 
Wrkg. eines elektromagnet. Feldes auf das Licht (eben über diese Ladungen) zu ver
stehen. (C. R. liebd. Séances Acad. Sei. 203. 709—11. 19/10. 1936.) H enneberg.
*  Paul Funk und Walter Glaser, Berechnung elektronenoptischer Konstanten als 

Eigenwerlproblem. Die Berechnung der elektronenopt. Konstanten wird auf ein Eigen
wertproblem zurüekgeführt. Es werden Näherungsformeln für die elektronenopt. 
Konstanten eines allgemeinen Systems angegeben. (Z. Physik 102. 603— 10. 25/9. 
1936.)  ̂ B r ü c h e .

H. Boersch, Über das primäre und sekundäre Bild im Elektronenmikroskop. II. 
(I. vgl. C. 1936. II. 1486.) Die Methodik für Elektronenbeugungsunterss. wird ver
bessert. Die Folio wird elektronenmkr. auf einem Leuehtschirm abgebildet. Aus 
diesem Bild wird ein kleiner Bezirk ausgeblendet, das dazugehörige Beugungsdiagramm 
auf einem zweiten Schirm entworfen. Die Methodik gestattet es, die geometr. Lage 
des streuenden Bezirks im Folienbild u. damit in der Folie selbst unmittelbar anzugeben 
u. die Größe dieses Bezirks beliebig klein zu machen. (Arm. Physik [5] 27. 75— 80. 
1936.) _ B r ü c h e .

Johannes Hennig, Eine Teillinse elektrischer Linsensysteme. Vf. versucht, die 
elektronenopt. elektr. Linsen nach der Zahl der sie bildenden Elektroden („erzeugen
den Flächen“ ) einzuteilen u. glaubt, diese Zahl mit der der Nullstellen der zweiten 
Ableitung <D" des Achsenpotentials <I> in Zusammenhang bringen zu können. Danach 
soll sich eine „einfache Linse“  in der Nähe von (I>" =  0 u. begrenzt von Flächen <I>'" =  0 
befinden. Korrigierte Linsensysteme sollen sich aus korrigierten einfachen Linsen 
zusammensetzen. (Z. Physik 102. 629—32. 25/9. 1936. Berlin-Neukölln.) H e n n e b e r g .

S. H. Bauer, Eine analytische Methode zur Interpretation von Elektronenbeugungs- 
aufnahmen von Oasen. Die Best. der Atomabstände von Gasen geschieht nach einer 
neuen Methode direkt durch schrittweise Approximation aus den Lagen der Maxima 
u. Minima auf den Aufnahmen. Der Aufwand an Rechenarbeit ist hierbei geringer 
als bei den älteren Verff. Die Methode wird auch auf Moleküle übertragen, bei denen 
Rotation oder starke Oscillationen um eine Bindung auftreten. Beugungsaufnahmen 
von Propan wurden nach dem neuen Verf. analysiert u. folgende Atomabständo fest- 
gestellt: C—C 1,50 ±  0,02 A, C—H 1,08 ±  0,02 A, C—C—C 114°. (J. ehem. Physics
4. 406— 12. Juli 1936. California Institute of Technology.) B o e r s c h .

A. W . Morosow und A . A. Schebaschew, Die Bestimmung des Absorptions
koeffizienten langsamer Neutronen in Wasser. Mit Hilfe einer Anordnung, bei der die 
durch eine W.-Schicht hindurehgegangenen Neutronen an einer Eisenplatte reflek
tiert werden, wird der Absorptionskoeff. langsamer Neutronen in W. bestimmt (vgl. 
B je r g e  u . W e s t c o t t , C. 1935. II. 2176). Der Wirkungsquerschnitt der Protonen 
für nichtelast. Zusammenstöße mit Neutronen ergibt sich daraus zu IO"25 qcm. — 
Das Mengenverhältnis langsamer u. schneller Neutronen nach Filtration des Strahles 
durch 10 cm W. wird annähernd bestimmt. (Physik. J. Ser. A. J. exp. theoret. Physik 
c m  5 -^itscheski Shumal. Sser. A. Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki]
6. 324—28. 1936. Leningrad.) S t a c k e l b e r g .

C. H. Collie, Absorption langsamer Neutronen. Für die Absorption langsamer 
.Neutronen werden 2 Wege angenommen: eine allgemeine Absorption sehr langsamer

*) Vgl. S. 48.
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Neutronen zusammen mit einer starken spezif. Absorption schneller Neutronen. Zur 
Erklärung dieser Erscheinung werden weitere Verss. über die Absorption der Neutronen 
ausgeführt. Die RnBe-Quelle befand sich in einem Pb-Block am Boden eines Bohres 
aus Paraffin wachs. Zum Nachweis der Neutronen wurde eine Ionisationskammer von 
%  cm Tiefe benutzt, die mit BF3 gefüllt war. Die Kammer befand sieh ebenfalls in 
einem Paraffinwachsgefäß von 2 cm Dicke. Mit der Kammer lassen sieh Neutronen 
über ein großes Geschwindigkeitsgebiet nachweisen. Aus den Ergebnissen läßt sich die 
Breite u. Lage der Neutronenabsorptionsbanden schätzen. Die Absorptionsbande von 
Cd liegt im Energiegebiet von 0—1,5 eV; die Ergebnisse stimmen mit einer sehr engen 
Absorptionsbande (0—0,1 eV) überein. Die Absorptionsbande von In liegt im gleichen 
Gebiet u. überschneidet teilweise die des Cd. Ein von der spezif. Absorption des Au 
oder Ag herrührender Effekt konnte nicht gefunden werden, so daß angenommen wird, 
daß er nicht in dem untersuchten Bereich liegt. (Nature, London 137. 614. 1936. Oxford, 
Clarendon Lab.) G. SCHMIDT.

V. Fomin, F. G. Houtermans, A . I. Leipunsky, L. B. Rusinow und L. W . 
Schubnikow, Neutrmenabsorpticni des Bors und Cadmiums bei niedrigen Temperaturen. 
Vff. bestimmen den Temp.-Einfluß auf die Neutronenabsorption in der FERMischen 
C-Gruppe durch B u. Cd unter Verwendung der 2,3 Min. Ag-Aktivität als Detektor. 
Absorptionskurven wurden aufgenommen mit Detektor, Strahlenquelle u. Absorber
bei Zimmertemp. im Mittelpunkt eines großen Gefäßes, das fl. H2 oder W. enthielt.
Das Verhältnis der Dicke, das bei verschiedenen Tempp. gleiche Absorption ergab, 
war nahezu unabhängig von der Absorption selbst; es betrug 1,65 ±  0,20 für B u.
1,4 i  0,25 für Cd. Der aus dem 1/v-Gesetz der Absorption erwartete Wert ist 3,84. Verss. 
über die Cd-Absorption in Paraffin, das durch fl. N2 abgekühlt wurde, lieferten für das 
obige Dickenverhältnis einen Wert von weniger als 1,1. Aus den Verss. kann geschlossen 
werden, daß die Absorptionskurve von Cd selektiven Charakter besitzt, obgleich ein 
Vergleich mit 20,4° K  ergibt, daß eine Zunahme des Wirkungsquersehnittes bei den 
niedrigsten Energien besteht. Die Ergebnisse mit B können nicht durch die Annahme 
eines l/u-Gesetzes für B sowie für Ag erklärt werden, da es nicht möglich ist, zu ent
scheiden, ob dieses nicht-von der Abweichung des Ag-Detektors allein vom 1/v-Gesetz 
herrührt. (Nature, London 138. 505. 19/9. 1936. Charkow, Ukrain. Physikal.-Techn. 
Inst.) G. S c h m id t .

R. Naidu, Induzierte Radioaktivität von Nickel und Zinn. Werden Ni- u. Sn- 
Zähler mit Luft gefüllt u. mit langsamen Neutronen aus einer Rn-Be- Quelle von etwa
100 Millieuries bestrahlt, so wird eine beträchtliche Aktivität mit folgenden Halb
wertszeiten gefunden: Ni: 3 Stdn. ±  10 Min. u. Sn: 8 Min. -f- 2; 18 Min. i  2. Mit 
schnellen Neutronen konnte weder bei Ni noch bei Sn, selbst mit Quellen bis zu 
250 Millieuries, eine Aktivität gefunden werden. Zum Vergleich der mit diesen Zählern 
erhaltenen Aktivitäten mit der eines bekannten akt. Elementes wurde ein Rohr aus 
einer Cu-Ni-Legierung, deren Cu-Geh. etwa 55% betrug, in den Zähler gelegt u. mit 
langsamen Neutronen bestrahlt. Aus den gemessenen Aktivitäten geht hervor, daß 
die Aktivitäten von Ni u. Sn in der Größenordnung von nur Vioo der sehr stark wasser
empfindlichen 5-Min.-Halbwertszeit von Cu liegen. Aus Kontrollmessungen mit 3 ver
schiedenen Zählern wird festgestellt, daß die 180-Min.-Halbwertszeit des akt. Ni von 
den Halbwertszeiten der Nachbarelemente Co u. Fe tatsächlich verschieden ist. Im 
Falle von Sn sind die akt. Isotope wahrscheinlich 112, 122 u. 124 u. ihre kombinierte 
relative Häufigkeit ist nur 12,3%. Aus der Schätzung der relativen Intensitäten beider 
Arten von akt. Kernen geht hervor, daß die Aktivität mit der 18-Min.-Halbwertszeit
2-mal so stark ist wie die Aktivität mit der 8-Min.-Halbwertszeit. (Nature, London 137- 
578— 79. 1936. London, Birkbeck College.) G. Sc h m id t .

C. H. Johnson und F. T. Hamblin, Radioaktive Isotope von Brom. Die Kern
umwandlungen für die beiden instabilen Br-Isotope, die durch die Halbwertszeiten 
von 18 Min. u. 4,2 Stdn. gekennzeielmet sind, werden durch folgende Gleichungen 
ausgedrückt:
Br3579 +  i y  Br353l} - y  K r3G80 +  c " ;  Br35«  +  n0l ->  B r ,^  K r30s2 +  e~
Die Isotope 80 u. 82 von Kr sind n. Bestandteile des Elements. Wird reines fl. Br 
Neutronen für eine Woche ausgesetzt, so wird eine Aktivität mit einer Halbwertszeit 
von etwa 24 Stdn. erhalten. Aus den Ergebnissen wird geschlossen, daß folgende Rkk., 
wenn überhaupt, nur sehr selten Vorkommen:

B r*»*« +  n«1 ->- Se3179,sl +  H,1; Br»»>“  +  Astt» . »  +  He**
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Se u. As zeigen keine Aktivität mit langer Halbwertszeit. Hieraus folgt, daß As33,s 
als Quelle der 24-Stdn.-Aktivität nicht in Frage kommt. Die Wahrscheinlichkeit, 
daß ■ diese Aktivität von einem anderen radioakt. Br-Isotop oder einem angeregten 
Br-Kem herrührt, wird durch die Tatsache bestärkt, daß es nicht gelungen ist, die 
24-Stdn.-Halbwertszeit von den beiden anderen zu trennen; alle 3 Aktivitäten sind 
in nahezu den gleichen relativen Verhältnissen unabhängig von der Form des Br 
beobachtet worden. Zur Erklärung des experimentellen Befundes, wonach die Anzahl 
der erkennbaren Halbwertszeiten die Zahl der Isotope im natürlichen Element über
steigt, worden mehrere Annahmen aufgestellt. Die Halbwertszeiten lassen sich oft 
nur sehr schwer genau bestimmen u. können sogar ein Gemisch von 2 oder mehreren 
Halbwertszeiten sein. Wenn nur 3 charakterist. Halbwertszeiten von Br vorhanden 
sind, so ist die einfachste Erklärung, daß ein Neutron entweder absorbiert wird oder 
die Auslsg. eines anderen Neutrons verursacht. Folgende Rkk. kommen hier in Frage: 

Br3579 +  n /  Br357S +  2 n,,1; Br3581 +  n0l Br368° +  2 n0x 
Schließlich wird der Effekt der Änderung der relativen Konzz. langsamer u. schneller 
Neutronen untersucht. (Nature, London 138- 504.19/9. 1936. Bristol, Univ.) G. SCHMI.

L. Jackson Laslett, Eine, Positrcmenaktivität langer Halbwertszeit. Die von 
F r is c h  (C. 1935. II. 3888) in F  durch a-Teilchenbeschießung beobachtete Posi- 
tronenaktivität langer Halbwertszeit ist dem Na22 zugeschrieben worden. Eine gleiche 
Aktivität wird in Mg nach Beschießung mit 5 -106 eV Deutonen gefunden. Diese 
kann der Rk. Mg2 4 D2 Na22- ) -He4 zugeschrieben'werden. Die Halbwertszeit 
kann zu 9 Monaten u. die obere Grenze für die Positronenenergie zu 0,4-106 eV 
angenommen werden. (Bull. Amer. physic. Soc. 11. Nr. 3. 10. 1/6. 1936. California, 
Univ.) G. Sc h m id t .

M. A . Tuve, L. R. Haistad und 0 . Dahl, Dia Glcichspannungstechnik für quanti
tative Untersuchungen zur Kernphysik. Es wird ein quantitatives Verf. für die Zwecke 
der Kernphysik unter Benutzung elektrostat. Generatoren entwickelt. Die getroffene 
Anordnung wird bis zu 1 200 000 V benutzt. Erprobte Konstruktionen einer fokus
sierenden Vakuumröhre u. eines von Koronaverlusten freien hochohmigen Voltmeters, 
die auch für den Übergang zu sehr viel höheren Spannungen geeignet sind, werden 
angegeben, zusammen mit Ergebnissen, aus denen die Brauchbarkeit u. Zuverlässig
keit de3 Verf. hervorgehen. Zum Schluß wird der Entwurf eines Druck-Kugelgenerators, 
mit dem dieses Verf. auf Spannungen über 10 000 000 V ausgedehnt werden soll, 
beschrieben. (Naturwiss. 24. 625— 32. 2/10. 1936. Washington.) G. S ch m id t.

Francisco E. Urondo, Die. Radioaktivität des Untergrundes. (Vgl. C. 1936. I. 
2056.) Auf Grund der Literatur gibt Vf. einen Überblick über den Geh. der Erdrinde 
an radioakt. Stoffen, den Zusammenhang zwischen der Radioaktivität der Erdrinde u. 
der geolog. Zeit, Radioaktivität u. Erdwärme, Radioaktivität u. Bergbau, Radio
aktivität der Erdrinde u. Luftionisation, eigene u. fremde Messungen der Radioaktivität 
der unterird. Luft. (Rev. Fac. Quirn. Ind. Agric. Santa Fe, Argentina 4. 112— 25. 
1936.) r .  k . Mü l l e r .

Max G. E. Cosyns, Geomagnetischer Effekt der Höhenstrahlung in der Stratosphäre. 
Vf. vergleicht den Breiteneffekt sämtlicher Ionisationsmessungen, die während der 
beiden letzten Ballonaufstiege (1932—34) ausgeführt worden sind, ohne Berücksichtigung 
der Höhe. Sämtliche Messungen wurden in Höhen ausgeführt, die Drucken zwischen 
70 mm u. 180 mm Hg entsprechen. Es zeigt sich, daß der magnet. Effekt prakt. in 
allen Höhen der gleiche ist. Die krit. geomagnet. Breite ist etwa 49° ebenso wie am 
Meeresspiegel. Für eine geometr. Breite kleiner als 49° ist die Abnahme in der Größen
ordnung von 7%  pro Grad. Dieses Ergebnis scheint der Annahme zu widersprechen, 
daß der Mangel an magnet. weichen Komponenten der Höhenstrahlung am Meeres
spiegel nur von der atmosphär. Absorption herrührt. (Nature, London 137. 616. 1936. 
Brüssel, Physikal. Labor.) G. SCHMIDT.

J. Clay, Abnahme der primären Höhenstrahlung in verschiedenen Substanzen. Die 
Abnahme der Ionisation durch Höhenstrahlen unter dicken Schichten von Fe u. Pb 
wird gemessen u. mit Verss. in W. u. Luft verglichen. Aus den Verss. geht hervor, 
daß das Gleichgewicht zwischen der Primärstrahlung u. den Sekundäreffekten unter 
Schichten von mehr als 400 g pro qcm erreicht wird. Unter solchen Schichten ist die 
Abnahme in Pb, Fe u. W. der D. proportional, was für die Teilchennatur der primären 
Strahlung spricht. Der Koeff. beträgt 0,00044 pro g/qcm. In der Atmosphäre ist der 
Massenkoeff. der Abnahme etwa 10-mal größer. Dieses bedeutet, daß 2 unabhängige 
Arten von Primärstrahlen vorhanden sind. Beide Arten von Primärstrahlen erzeugen
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Schauer. Zur Erklärung der Abnahme in W.-Schichten in verschiedenen magnet. 
Breiten wird angenommen, daß die harte Komponente aus Protonen u. die weiche 
Komponente aus Elektronen besteht. Die zur Durchdringung der Atmosphäre er
forderliche Energie ergibt sich zu etwa 4-109 eV für Protonen u. zu etwa 1010 eV für 
Elektronen. (Physica 3. 332—40. Mai 1936. Amsterdam.) G. Sc h m id t .

Eimer Dershern, Der Einfluß des Einfallswinkels auf die relativen Intensitäten 
von Röntgenlinien bei Strichgittem. Mit einem Strichgitter von 600 Strichen pro mm 
werden die i-Spektren von Ni, Cu u. Fe aufgenommen u. photometriert. Das Inten
sitätsverhältnis der Linien hängt sehr stark vom Einfallswinkel ab; z. B. ändert sieh 
bei Ni das Verhältnis von L ccll2 zu L 1 von 3 : 1 bis 1 : 3 bei einer Änderung des 
Glanzwinkels von 3° 1' bis 3° 5'. Im allgemeinen wachsen die relativen Intensitäten 
der größeren Wellenlängen mit dem Winkel. (Bull. Amer, physic. Soc. 10. No. 7. 19. 
12/12. 1935. Chicago, Univ.) BÜSSEM.

Karl Seiler, Zur atomaren Dispersion und Absorption von Röntgenstralilen nach der 
relativistischen Wellenmechanik von Dirac. I. Vf. behandelt auf Grund der DiRAC-Glei- 
chung, also unter Berücksichtigung der Relativitäts- u. Spineffekte, die kohärente Streu
ung u. Photoabsorption einer auf ein freies Atom auffallenden Lichtwelle. D ie bisher ge
fundene große Abweichung der gemessenen Absorptionskoeff. an der K-Kante von den 
berechneten kann nunmehr quantitativ befriedigend als relativist. Effekt verstanden 
werden. Der Verlauf des Photoabsorptionskoeff. in Abhängigkeit von der Frequenz 
des eingestrahlten Lichtes stimmt mit den experimentellen Schwäehungsmessungen 
bei leichten bis mittelschweren (X) Elementen befriedigend überein. (Ann. Physik 
[5] 27. 329— 72. Okt. 1936. Breslau, Inst. f. theoret. Physik.) H e n n e b e r g .

H. M. O’Bryan, Struktur der extrem weichen Röntgenstrahlabsorption von festen 
Körpern. Vf. untersucht die Struktur der Absorption verschiedener Metalle u. Verbb. 
mit einem Vakuumspektrographen im Gebiet von 170—500 Â. Die Metallschichten 
w'erden auf eine dünne Celluloidfolie aufgedampft. Bei Li findet Vf. zu der bereits 
bekannten Bande bei 213 A eine neue Bande bei 196 A. LiCl zeigt bei 204 A u. bei 
192 Â zwei sehr scharfe Banden. Die übrigen Li-Verbb. zeigen ähnliche Absorptions
banden in demselben Gebiet. Die Na-Verbb. zeigen dagegen nur eine Hauptbande 
bei 372 A. Die Breite dieser Banden, die von dom Alkaliion im KrystaÜ herrühren, 
zeigen dieselben Werte wie sie aus den Verss. von HlLSCH u. P o h l  gefunden wurden. 
(Physic. Rev. [2] 49. 944. 15/6. 1936. Harvard Univ.) G ö s s l e r .

John C. Mac Donald, Einflüsse der chemischen Bindung auf die Kß-Linien von 
26 Fe — 30 Zn. Vf. untersucht mit einem JoHANSSONschen Spektrographen die 
/i^-Linien von 26 Fe bis 30 Zn in den S-Verbb. dieser Metalle. Untersucht wurden 
folgende Verbb.: FeS2, CoS, NiS, Cu2S u. ZnS. Die einzigen Linien, die eine Ver
schiebung gegenüber den Spektren der reinen Metalle zeigen, sind die -Linien von 
Fe u. Ni. Die Berechnung des zweiten Ionisationspotentials von Cu nach der P auling- 
schen Theorie ergibt einen viel zu hohen Wert (42,7 V an Stelle von 20 V). Die Term
werte der äußersten Elektronen von 26 Fe — 30 Zn in ihren S-Verbb. geben Werte, 
die für Fe, Co u. Ni zu groß sind, während sie für Cu u. Zn annähernd übereinstimmen. 
(Physic. Rev. [2] 50. 694— 700. 31/10. 1936. Minnesota, Univ.) GÖSSLER.

Yvette Couchois, Beobachtung und Messung von L^-Satelliten der Elemente 72, 73, 
75, 83 und 92. Mit einem Spektrographen mit gekrümmtem Quarzkrystali (40 cm 
Durchmesser, Dispersion 5 X.E./mm) wurden die ax-, a> x- u. a'-Satelliten von U, Th, 
Bi, Re, Ta u. H f gemessen (Bezeichnung nach R ic h t m y e r -K a u f m a x ). Die ¿-Werte 
für a®, a< * u. a' sind: U : 904,72 , 905,65, 907,0,. Th: 950,06, 950,79, 952,30. Bi: 1136,8S, 
1138,20, 1139,50. Re: 1424,08, 1426,75, 1427,3,. Ta: 1512,8fi, 1515,72, 1516,0,. Hf: 
1560,1,, 1562,96. Dieser letzte Wert für a' sowohl wie für a‘ *. ax scheint komplex zu 
sein. Die Auffindung dieser Linien für die Elemente H f u. Ta zwingt dazu, die Theorien 
abzuändem, die sieh gerade auf die Abwesenheit dieser Linien für die Elemente 53—74 
Btützen. (Vgl. Co s t e r  u. K r o n ig , C. 19 3 5 .1. 2135.) (C. R . hebd. Séances Acad. Sei.
202. 2068—69. 22/6.1936.) B ü s s e m .
*  Hans Kopfermann, Hyperfeinstruktur und Isotopie. (Vgl. C. 1936. H. 1843.) 
Vf. berichtet an Hand zahlreicher Beispiele über die Zusammenhänge zwischen der 
Hyperfeinstruktur der Spektrallinien von Atomen u. der Isotopie. Vf. zeigt, daß es 
möglich ist, auf Grund von Hyperfeinstrukturmessungen quantitative Aussagen über 
Isotopenmassen u. -mischungsverhältnisse zu machen. Während aber die Best. der

*) Spekt. u, a. opt. Eigg. organ. Verbb. vgl. S. 49, 52, 101.
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Massenzahlen auf diesem Wege relativ unsicher ist (der Massendefekt bleib. ui ’ je
stimmt), läßt sich das Mischungsverhältnis der Isotopen nach dieser opt. Methoc . in 
günstigen Fällen mit derselben Genauigkeit ermitteln -wie nach der Methode der Massen
spektroskopie. In verschiedenen Hinsichten ist die erste Methode der zweiten sogar 
überlegen. (Naturwiss. 24. 561— 67. 4/9. 1936. Berlin.) Z e is e .

V. I. Cemiajev, I. A . Khvostikov und K. B. Panschin, Die Energieverleilung 
im Nachthitnmdspektrum bei verschiedenen Nachtstunden. Vff. bestimmen die Energie
verteilung des Nachthimmelspektrums durch photometr. Vergleich mit der bekannten 
EnergieVerteilung einer Standardlampe. Die Messungen werden im Bereich von 4550 
bis 5900 A zu verschiedenen Nachtstunden ausgeführt. Für die Energie der Himmels
strahlung im Bereich 4550—5900 A, gemessen in erg/sec qcm, ergibt sich für die einzelnen 
Stunden der Nacht:

E  (erg/sec cm’ ) E  (erg/sec cm’ )
IQSOh 1,14 x 10-3 h 1,68 x 10- 31(40h 1,17 x IO“3 240 h 1,63 x IO“ 3055h 1,72 x 10-3

Aus den Intensitätskurven, die von der Wellenlänge abhängig sind, geht hervor, 
daß in den oberen Atmosphärenschichten während der ganzen Nacht gestreutes Sonnen
licht vorhanden ist. Die Intensitätskurven zeigen für die Wellenlängen 4550 u. 4700 A 
um Mitternacht ein schwaches Minimum, für die Wellenlängen 5300, 5450 u. 5600 Ä 
dagegen ein ausgeprägtes Maximum. Es gelingt nun, das Nachthimmelleuchten, das 
gestreute Licht u. das Sternenlicht voneinander zu trennen. Der Energieanteil der 
einzelnen Leuchterscheinungen im Gebiet von 4550—5900 A während der einzelnen 
Nachtstunden ist folgender:

Nachthimmelleuch teil Sternlicht Diffuses Licht
l 03i t, 4,0 x 10-‘  

(35%)
3,8 X 10-4 

(33%)
3,6 X IO- 4 

' (32%)Q35 h 10,4. x 10-* 
(60%)

3,7 x 10-1 
(22%)

3,04 X 10~* 
(18%)

7,6 x 10-4 
(46,6%)

3,8 x 10-4 
(23,4%)

4,9 x 10-4 
(30%)

Alle Werte in erg/sec qcm. Zum Schluß werden noch die Absolutwerte der Intensität 
der grünen Linie 5577 A angegeben. (J. Physique Radium [7] 7. 149—52. 1936. Lenin
grad, Opt. Inst.) " GÖSSLER.

Jean Cabannes und Jean Duïay, Kann man bestimmte Linien des Nachthimmels 
durch die Schumann-Runge-Banden des Sauerstoffmoleküls identifizieren? K a p la n  
vermutet, daß in den Spektren des Nachthimmels, die von den Vff. aufgenommen 
sind, die SCHUMANN-Runge-Banden des 0 2 enthalten sind. Vff. diskutieren nun aus
führlich diese Möglichkeiten. Dabei zeigt sieb, daß eine gute Übereinstimmung zwischen 
den möglichen SCHUMANN-RüNGE-Banden des Nachthimmels u. bestimmten Linien 
der Spektren der Vff. besteht. Folgende Linien kommen hierfür in Frage: 3872, 4127, 
4371, 4407, 4457, 4514, 4675, 4707, 4711, 4816, 4823 u. 4904 A. Es besteht also sehr 
wohl die Möglichkeit, daß im Nachthimmelspektrum die ScHUMANN-RUNGE-Banden 
vorhanden sind. (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 202. 365— 67.1936.) GÖSSLER.

Lewi Herman und Renée Herman-Montagne, Absorptionskoeffizienlen der Sauer- 
stoffbanden 4774,5770 und 6290À . Vff. untersuchen die Absorptionskoeff. der 0 2-Banden 
bei 4774, 5770 u. 6290 A für verschiedene Drucke (4— 12 kg/qcm). Die Banden 4774 
u. 5770 A sind nach Violett, die Bande 6290 A nach Rot abschattiert. Die Absorption 
ist dem Quadrat des Druckes proportional. In einer Tabelle werden die Absorptions
koeff. ki für die drei Banden in Abhängigkeit von der Wellenlänge dargestcllt. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 202. 2064— 66. 22/6. 1936.) GÖSSLER.

A. Jakowlewa und V. Kondratjew, Die Struktur des ultravioletten Absorptions
spektrums von Ozon. Es gelingt den Vff., die Beobachtungen des 0 3-Spektrums durch 
Verlängerung des Lichtweges auf 3 m u. durch Erhöhung der 0 3-Ivonz. bis zur Wellen
länge 3690 Â zu ergänzen. Auf Grund der sehr genauen Messungen der Bandenköpfe 
im Spektralbereich von 3690— 3150 Â wurde folgende Bandenformel aufgestellt:
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V =  28 447 +  636,3 V  —  16,0 vx'  2 —  0,33 v /  3 +  351,7 v2' —  4,5 v2' 2 —  0,17 v. ' 3 —  
12,0 V  v2' —  1,5 v ,'2 v2' —  0,5 vj' V 2 —  1058 j." +  11,5 v"  2

Für die Dissoziationsenergie des angeregten 0 3-Moleküls ergibt sich 0,55 Volt. Die 
Dissoziationsprodd. eines angeregten Os-Mol. sind 0 2' (M) u. O' (lD). Der angeregte 
Zustand des 0 3 ist einfach, desgleichen der Grundzustand. Zum Schluß wird eine 
Deutung der einzelnen Frequenzen gegeben. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 106—08. 1936. 
Leningrad, Physikal.-chem. Inst.) GöSSLER.

Choong Shin-Piaw, Neue Bandensysteme von Selendioxyd (Se02), Selen (Se2) und 
Tellur (Te2) im entfernten Ultraviolett. Vf. untersucht systemat. die Absorptionsspektren 
von Se02, Se2 u. Te2 im entfernten UV. Er benutzt 3 verschiedene Spektrographen : 
einen Quarzflußspatspektrographen (Dispersion 18 A/mm bei 1840 A), einen Quarz- 
FERY-Spektrographen (Dispersion 7 A/mm bei 2000 Â) u. einen gewöhnlichen Quarz- 
spektrographen (Dispersion 4 A/mm bei 2260 A). Vf. findet für Se02 zu den bereits 
bekannten Banden ein drittes Bandensystem, das bei einer Temp. von 200° erscheint 
u. sich von 2069—2195 A ausdehnt. Alle Banden sind nach Rot abschattiert u. lassen 
sich durch folgende Formel darstellen:

V =  45 554,0 +  [558 v' — 0,5 v' 2] — [767 v" —  12 v"  2]
Für Se2 findet Vf. ein neues Bandensystem, das sich von 1777— 1936 A erstreckt, 

u. etwa 20 Banden enthält. Die Banden bilden zwei Gruppen, System A  u. System B. 
Letztere zeigen sehr diffuse Bandenköpfe. Die Banden des Systems A sind nach Violett 
abschattiert. Sie lassen sich darstellen durch die Formel:

V =  52 340,0 +  [203 v' — 0,6 / 2] — [381 v"  —  0,3 v"  2]
Für das System B gilt: V =  56 254,0 — 396 v" +  0,2 v" 2. Der untere Zustand 

der neuen Bandensysteme ist der Grundzustand des Moleküls. Für Te2 findet Vf. ein 
neues Absorptionsspektrum zwischen 1975 u. 2495 A. Dieses läßt sich in 3 Gebiete 
einteilen : Das erste Gebiet crstreckt sich von 1975—2107 A u. enthält etwa 30 Banden, 
das zweite endigt bei 2260 A u. enthält 20 Banden, das dritty Gebiet, das erst bei höherer 
Temp. (640°) erscheint, besitzt etwa 30 Banden. Alle Banden sind nach Violett ab
schattiert. Sie lassen sich darstellen durch die Formel:

v =  49 567,0 +  190 v' —  257 v" +  1,8 v" -
Die Schwingungskonstante des miteren Zustandes stimmt mit dem des Haupt- 

systems überein. Beide Systeme besitzen also einen gemeinsamen unteren Term. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 203. 239— 41. 20/7. 1936.) GöSSLER.

Boris Rosen, Maurice Désirant und Lucien Neven, Ursprung der breiten Banden 
in Selen- und Tellurdampf. Bei der Unters, der bekannten Se2-Banden haben Vff. 
diffuse Banden auf der langwelligen Seite gefunden. Dieselben Banden werden jetzt 
auch im Te2-Spektrum in Absorption bei 1000° erhalten. Vff. deuten diese Banden 
als Übergänge zwischen einem quasistationären angeregten Zustand u. höher angeregten 
Schwingungszuständen des n. ’ ¿7-Zustandes des Tej-Mol. Die Dissoziationsenergie des 
Se2 berechnet sich zu 1,9 Volt. (Nature, London 137- 498. 1936.) GÖSSLER.

S. G. Krishnamurty, Neue Terme im Bogenspektrum des Tellurs. Vf. untersucht 
mit einem Quarzautokollimationsspektrographen u. einem Vakuumgitterspektrographen 
das Bogenspektrum von Te. Der Bogen zwischen Graphitelektroden, von denen dio 
eine gepulvertes Te-Metall enthält, wird im Gebiet von 5000—1600 À aufgenommen. 
Die Ergebnisse der Messungen sind in 4 Tabellen zusammengestellt. Sie stimmen mit 
dem Mc LENNANschcn Termschema gut überein. 8 neue Terme der 5 d- u. 6 «-Kon
figuration wurden gefunden. (Indian J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivât. Sei. 10. 
365— 73. Sept. 1936. Andra, Univ. Waltair.) GÖSSLER.

R. Pohlman und H. J. Schumacher, Über die Struktur des Cl20-Molckiils. Vff. 
geben an Hand der Ultrarotmessungen von B a ile y  u. Cassie (C. 1934. II. 563) für das 
Spektrum von C120  eine andere Deutung. Die intensivsten Banden bei 14,55 ¡x u. 15,63 ft, 
die bisher als getrennt angenommen wurden, sind als eine einzige Grundschwingung des 
C120  aufzufassen, als eine Doppelbande bei etwa 15,2 ft. Hieraus folgt dann für den 
Spitzenwinkel des Mol. der Wert 105°, der wesentlich besser übereinstimmt mit dem 
Wert, den SUTTON u. B rockw ay  (C. 1935. II. 1826) durch Elektroneninterferenz 
fanden. Vergleicht man noch die Messungen des Cl20-Spektrums u. des F20-Spektrums, 
so zeigt sich eine ähnliche Struktur. Dio Cl20-Bande bei 15,2 /< entspricht derjenigen 
des F20  bei 11,5 /¿. Beide sind Dublettpaare. Die Cl20-Banden bei 10,28// u. 8,033 /« 
entsprechen den F20-Banden bei 7,8 fi bzw. 5,75 ft. Ordnet man die Eigenfrequenzen 
des C120  u. FjO der Reihe nach einander zu, so zeigt sich, daß das Spektrum von C120  
um einen konstanten Faktor (~1,3°) nach längeren Wellen verschoben ist. (Z. Physik
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102. 678—83. 25/9. 1936. Berlin, Univ., Physikal.-ehern. Inst., u. Frankfurt a. M., 
Univ.) ' GÖSSLER.

Michel Duîîieux und Léon Grillet, Eine neue Bande des Stickoxyds. Vff. unter
suchen in einer NO-Gasentladung das Emissionsspektrum von NO u. finden bei 6000 A 
eine Bande des NO+-Mol. Die Aufnahmen wurden mit einem Gitterspektrographen 
gemacht (Dispersion 6,6 A/mm). Um die Lichtstärke des App. zu erhöhen (Öffnung 
des Kameraobjektivs 1: 7) wird vor die Platte eine Zylinderlinsc angebracht. Bei einer 
Spaltbreite von 30 /t sind trotzdem noch Belichtungszeitcn von 30 Stdn. nötig. Als 
Wellennormalen werden Fe- u. Ne-Linien benutzt. Die Bande, deren Nullinie bei 
5998,9 Â liegt, besteht aus P- u. if-Zweigen, die symm. zur Nullinie liegen. Die einzelnen 
Linien sind Tripletts, die aber nur zum Teil aufgelöst sind. Die Bandenformel lautet: 

v =  166 69,75 ( ±  0,05) +  3,913 ( ±  0,005) m — 0,008 07 ( ±  0,0001) m- 
wobei m für den P-Zweig von — 1 bis — 30 u. für den _R-Zweig von +  1 bis -f- 30 variiert.
Das Trägheitsmoment der Bande, abgeleitet aus der Rotationsstruktur, beträgt 
14,1 x  10“ 40, entsprechend einem B0 =  1,956. Die Bande wird einem NO+-Molekül 
zugeschrieben. (C. R. liebd. Séances Acad. Sei. 202. 937— 39. 16/3. 1936.) G ö s s l e r .

Ny Tsi-Zé und Weng Wen-Po, Uber das Absorptionsspektrum von Kalium. Vff. 
untersuchen das Absorptionsspektrum von K  mit einem H lLG E RE 1 - Spektrographen 
u. einem Absorptionsrohr von 80 cm Länge mit Quarzfonstern. Ein H2-Entladungsrohr 
(800 mAmp. u. 3000 V) diente als Lichtquelle. Bekanntlich erscheinen neben den Haupt
serienlinien eine große Anzahl von Linien u. Banden in Absorption. Vff. haben diese 
bei einer Temp. von 500—800° untersucht u. teilen die in 4 Serien A, B, C, D  eingeteilten 
Banden in einer Tabelle mit. Bei einer Temp. von 700° wurde weiter zwischen den 
beiden Linien 4 £  —  5 P  u. i S  — 6 P  ein Bandensystem gefunden, das bisher un
bekannt war. Die Wellenlängen einiger Bandenköpfe werden initgeteilt. Die Banden 
sind diffus u. nach Rot abschattiert. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 203. 429—31.
18/8. 1936.) G ö s s l e r .

T. Okuda, Eine schmale kontinuierliche Bande des Kaliums im äußersten Bot.
Vf. untersucht das Absorptionsspektrum von K  im äußersten Rot mit einem 1,5-m- 
Gitter in erster Ordnung. In einem Stahlrohr wurde K-Metall erhitzt u. H2 von 10 cm 
Druck hinzugefügt, um ein Beschlagen der Fenster zu verhindern. Bei hoher Temp. 
tritt eine merkliche Verbreiterung der K-Linien ein. Wird die Temp. weiter gesteigert, 
so erscheint bei 7220 Â eine schmale kontinuierliche Bande. Es handelt sich offenbar 
um Polarisationsmolekülbanden des K in der Nähe der Resonanzlinien 7699 u. 7665 Â, 
wie sie bereits beim Na gefunden wurden. (Nature, London 138. 168. 25/7.
1936.) G ö s s l e r .

Ny Tsi-Ze und Ch’en Shang-Y, Verschiebungen der höheren Glieder der Haupl- 
s ne von Rubidium durch Edelgase. (Vgl. C. 1936. II. 1677.) Mit einem HlLGER E 1- 
Quarzspektrographen untersuchen Vff. die höheren Serienglieder von Rb unter dem 
Einfluß von He, Ne u. Ar. Das Absorptionsrohr hatte eine Länge von 120 cm, war mit 
Quarzfenster verschlossen u. befand sich in einem elektr. Ofen. Die Temp. betrug 
575° absol., die benutzten Drucke waren 12,75 at für He, 13,59 at für Ne u. 7,12 at 
für Ar. Durch He u. Ne werden die Rb-Linien nach kurzen Wellenlängen verschoben, 
durch Ar dagegen nach langen Wellenlängen. Die Verschiebung durch He steigt von 
Linie zu Linie an, erreicht ein schwaches Maximum bei der Linie 5 S — 12 P  u. erreicht 
bei 5 S — 18 P einen konstanten Wert von 37,2 cm-1 für 12,75 at u. 570° K. Die 
Verschiebung durch Ar u. Ne steigt kontinuierlich an. Der Grenzwert der Verschiebung 
für Ne beträgt bei 8,07 at u. 590° K : 0,43 cm "1 u. für Ar bei 7,12 at u. 563° K : 33,4 cm "1.
Aach der Theorie von Fermi setzt sich die Verschiebung aus der Wrkg. der DE. des 
Störgases, die eine Erniedrigung der höheren Terme u. deshalb Rotverschiebung 
bedingt, u. aus der Wechselwrkg. des Leuchtelektrons mit den Fremdatomen zusammen. 
lJer letztere Anteil hängt mit dem Wirkungsquersehnitt des Störatoms zusammen 
u. trägt in der Hauptsache zur Verschiebung bei. Aus den Verschiebungen am Serien
ende läßt sich der Grenzwert des Wrkg.-Querschnittes des Störgases gegenüber sehr 
langsamen Elektronen berechnen. Vff. erhalten für den Wrkg.-Querschnitt von He: 
lo,o qcm/ccm. Ne: 0,24 qcm/ccm u. Ar: 23,7 qcm/ccm. Die Werte sind in aus
gezeichneter Übereinstimmung mit den Ergebnissen von FÜCHTBAUER u. Mitarbeiter.
(O. R. hebd. Séances Acad. Sei. 203. 242—43. 20/7. 1936.) G ö s s l e r .
„ "•  F. Humphreys und W . R. Fredrichson, Der Druckeffekt bei der C-Bande von
otroiihumhydrid. Von den bekannten 5 Bandensystemen des SrH besitzt das C-Sv 
bei 3808 A ein besonderes Interesse, da seine Hauptbande eine Linienstruktur/Ke

X IX . 1. 2 W "  “V
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die sehr intensiv ist u. bei einem bestimmten Wert von K  schroff abbricht. Die genaue 
Analyse dieser Bande zeigt, daß es sich um einen C2Z->- N2 -T- Übergang handelt. 
Das Emissionsspektrum von SrH wurde von einem Bogen zwischen Cu-Kathode u. 
Cu +  Sr-Metall als Anode erhalten. Der Bogen brannte in einer H2-Atmosphäre. 
Der Druck variierte von einigen mm bis 700 mm Hg. Die Aufnahmen wurden mit 
einem 1,20 m Konkavgitter in 2. Ordnung gemacht (Dispersion 5 A/mm). Bei niedrigem 
H2-Druck zeigt die SrH-Emissionsbande bei 3808 Ä ein scharfes Abbrechen bei R (18), 
während bei hohen H2-Drucken die Linien bis R (49) reichen. Das Vorhandensein 
der Linien mit hohen K --Werten erlaubt eine genaue Best. der Konstanten des oberen 
Zustandes. Die Konstanten für den N- u. C-Zustand des SrH sind:

Normalzustand C-Zustand

B0"  =  3,6344 
D0"  =  1,287 x 10-4 

ae — 1206 (experimentell) 
xe coe =  17 (experimentell)

B '  =  3,9416 
Dö =  -1 ,3986 x IO-4 
a>c =  1349 (experimentell) 

xe cuc =  24 (experimentell)
a =  —0,1415

Störungen durch Resonanz u. Prädissoziation sind vorhanden. Zum Schluß werden 
die wahrscheinlichen Elektronenkonfigurationen u. Dissoziationsenergien diskutiert. 
Es werden hierfür folgende Werte angegeben:_____________________________________

Zustand

N —*2
A - m

f —w
C— »v

Konfiguration

5 s a- 4 d a 
5 s a '2 5 p n 
5so ' 5p a 
5so  5p o1 
5 s a 5 p a 5 p rt 
5 s a16 s a

-45. 15/9.

Dissoziationsprodukt | Dissoziationsenergie

Sr, >S +  H, SS 12000 en r1
Sr, -S 13300 cm -1
Sr, 3P +  H, 2S 12300 cm -1
Sr, 3P - f  B, -'S 10000 cm -1 (?)
Sr,3P +  H ,2S 7800 cm -1
Sr,3S + H , - S  15000 cm -1

(Physic. Rev. [2] 50. 542—45. 15/9. 1936. Syrakuse, Univ.) G ö s sl e r .
M. Wehrli, Das anormale Verhalten der Intensität im Bandenspektrum von Indium

monojodid. Vf. hat kürzlich (C. 1935. I. 3515) gezeigt, daß in einem Elektronenbanden
system dann eine anormale Intensitätsverteilung auftritt, wenn im Molekül die Abstände 
der Gleichgewichtslagen der schwingenden Atome in den beiden Elektronenzuständen 
miteinander übereinstimmen, die zugehörigen Kemschwingungsfrequenzen dagegen von
einander abweichen. Auf Grund des FRANK-CONDON-Prinzips ergibt sich für diesen 
Fall folgende Auswahlregel: v" — v' — ± 2  n, wobei v" die Schwingungsquantenzahl 
im tieferen u. v' im höheren Elektronenniveau bedeutet. Eine solche Intensitäts
verteilung ist in den Bandensystemen der Metallhalogenide angenähert erfüllt. Die 
Wrkg. der Auswahlregel konnte bei In J, Ga J, BC1 u. BBr festgestellt werden. Am deut
lichsten ist der Befund am InJ, weil hier Unteres, bis zu höheren Quantenzahlen 
{v' bis 15 u. v" bis 24) vorliegen. Die Rechnung ergibt nämlich, daß die Auswahlregel 
erst bei höheren Quantenzahlen (v >  5) deutlich hervortritt. Da die bisherigen experi
mentellen Ergebnisse lediglich auf subjektiven Intensitätsschätzungen der Banden 
beruht, hat Vf. einen Fall durch ein objektives Verf. ergänzt. Das Absorptionsspektrum 
von InJ wird hierzu bei einer Schichtdicke von 10 cm mit einem 3-m-Konkavgitter in 
zweiter Ordnung photographiert. Mit einem MOLLschen Registrierphotometer werden 
von den Aufnahmen Registrierungen hergestellt, die die früher durch Schätzung er
haltenen Ergebnisse bestätigen. (Helv. physica Acta 9. 587—S9. 1936. Basel, Univ., 
Physikal. Inst.) G ö s s l e r .

J. B. Green, Der Paschen-Backeffekt der Hyperfeinstruktur. III. Trennung von 
Hg199. (II. vgl. C. 1932. I. 2682.) Es ist dem Vf. gelungen, durch geeignete Wahl des 
Magnetfeldes (36 000 Gauß) die Komponenten des Hg-Isotops 199 zu untersuchen. 
Folgende Linien wurden dabei untersucht: 3125 A {3P1 3Dt) u. 5461, 4358, 4047 A 
(3P 3jS). E s wurde ein fast vollständiger PASCHEN-BACK-Effekt beobachtet. Jede 
gewöhnliche ZEEMAN-Komponente ist von zwei Linien begleitet, die durch den Kern
spin i =  y 2 des Hg199 hervorgerufen werden. Die Übereinstimmung zwischen Theorie 
u. Experiment ist ausgezeichnet. Es sind sogar die von der Theorie geforderten Un
symmetrien auf den Aufnahmen zu sehen. Zum Schluß nimmt Vf. Stellung zu den 
Arbeiten von D u p o .vg u. JACQUINOT (C. 1935. H. 2864), die mit dem großen Magneten
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der Pariser Akademie den Zeemaneffekt der Hg-Hyperfeinstrukturkomponenten 
untersucht haben u. abweichende Resultate erhielten. Vf. hält diese Abweichungen 
für nicht reell. (Physic. Rev. [2] 50. 126—28. 15/7. 1936. Mendenhall Labor, of 
Physics.) GÖSSLER.

Charles Sannié, Lucien Amy und Vladimir Poremski, Isolierung des Queck
silbertripletts 4358 A zur Aufnahme von Ramanspektren. Für Ramanunterss. wird zur 
Anregung vielfach das Hg-Triplett 4358 Â benutzt. Es müssen dann die violetten Hg- 
Linien 4046 u. 4077 A, sowie die beiden Linien 4916 u. 4960 A herausgefiltert werden. 
Vff. geben zu diesem Zweck ein Filter an, das aus einer 6%ig. Lsg. von Nitrobenzol 
in Alkohol mit einem Zusatz von 0,01% Rhodamin ,,5 G extra“  besteht. Das Filter 
zeigt bei einer Schichtdicke von 1 cm die außerordentlich hohe Durchlässigkeit von 
95% für die zur Erregung verwendete Hg-Linie 4358 A. Die Durchlässigkeit der übrigen 
Hg-Linien beträgt 0,1%- Das Filter ist allerdings licht- u. temperaturempfindlich. 
(C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 202. 1042—44. 1936.) G ö s s l e r .

G. K . Schoepîle, Die tiefen 'Terme in den Spektren von Pb V und Bi VI. Vf. 
dehnt die früheren Unterss. über die Pt-ähnliche, isoelektron. Folge auf Pb V u. Bi VI 
aus. Es werden die Terme der Konfigurationen 5 d 96 .s, 5 d 96 p, 5 d 97 s, 5 d °7 p 5 d10, 
5 d 98s, 5 fZ9 9 .s u. 5 d* 8 p bestimmt. Insgesamt lassen sich 205 Linien des Pb V- 
Spektrums als Kombinationen von 69 Termen u. 94 Linien des Bi-Spektrums als 
Kombinationen von 40 Termen darstellcn. Die Wellenlängen dieser Linien liegen im 
Gebiet von 1400—200 Â u. sind in den meisten Fällen mit einer Genauigkeit von 
±  1 cm-1 angegeben. Auf Grund der RiTZschen Formel berechnet Vf. den Absolut
wert des 5 <Z5/i9- 6 p*U J  — 3-Terms für Pb V zu 562 600 cm-1 u. für Bi VI zu 
761 800 cm -1 . Die Ionisationspotentiale betragen 69,40 bzw. 93.97 Volt. (Physic. 
Rev. [2] 50. 538—42. 15/9. 1936. Department o f Physics, A. u. M. College of 
Texas.) _ Gö s s l e r .

L. S. OrnsteinundP. H. van Cittert, Zur Erklärung der Feinstruktur der Rayleigh- 
strahlung. II. (I. vgl. C. 1935. II. 3204.) Es wird gezeigt, daß kleine Abweichungen 
vom regelmäßigen Gitterbau (das ist also kleine Unterschiede A im Abstand der Gitter
punkte) eine allseitige Lichtzerstreuung ungeänderter Frequenz verursachen. Auch 
auf den fl. Zustand kann man die Überlegung anwenden, wenn man nur voraussetzt, 
daß die Zeit, während welcher die Abweichungen A als konstant betrachtet werden, 
groß ist gegen die Zeiten des Streuaktes (2 rtjv =  ¿ IO -10 Sek.). Da die Abweichungen A 
von der idealen Lage bei Fll. besonders groß sind, ist bei diesen auch eine starke Zentral- 
komponente bei der Rayleighstrahlung zu erwarten. (Physica 2. 499— 502. Mai 1935. 
Utrecht, Univ., Physik. Inst.) D a d ie u .

S. C. Sirkar und Birendra Krishna Mookerjee, Über die die Rayleigh-Linie in 
flüssigen Gemischen begleitenden Flügel. Teil II. (I. vgl. C. 1936. II. 259.) Vff. be
stimmen mit Hilfe der photograph. Photometrie die Intensitätsverteilung in dem 
Flügel der RAYLEIGHschen Streulinie auf der Sl'OKESschen Seite. Untersucht werden 
CS2, CHC13, C6Hj(CH3),, CHjCOCHj, CgH5C1 in reinem Zustand u. in CH-OH-Lsgg. 
Zur Anregung wurde die Hg-Linie 4047 Â benutzt. Die Intensitätsverteilung von 
jeder Lsg. wird verglichen mit der der reinen Substanz. Es ergibt sich, daß mit Aus
nahme von C„H5C1 eine leichte Intensitätszunahme bei der Bldg. der Lsg. auftritt. 
Bei C6H5C1 bleibt die Intensität im Flügel ungeändert. Auf Grund dieser Verss. ergibt 
sich, daß die Flügel nicht durch Gitterschwingungen in quasikrystallinen Gruppen 
in der Fl. entstehen können. Vff. erklären die Abweichung zwischen der Intensitäts
verteilung im Flügel der Streulinien dadurch, daß der Flügel teilweise durch einen 
Rotations-RAMANr-Effekt entsteht. Eine Diskussion der Ergebnisse auf Grund der 
vorliegenden Theorien wird gegeben. (Indian J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivât. 
Sei. 10. 375—87. Sept. 1936. Calcutta, Univ., Palit Labor, o f Physics.) G ö s s l e r .

V. N. Thatte, Das Ramanspektrum des Thiophosphorylchlorids. Das Raman
spektrum des Thiophosphorylchlorids kann ähnlich dem des Phosphoroxychlorid durch 

tetraedr. Struktur erklärt werden. Der Vergleich beider Substanzen gibt ein sehr 
ähnliches Ramanspektrum :

J PSC13: 171 246 382 432 543 750 cm“ *
(POCl3: 192,85 269,39 337,44 486,24 581,2 1289,9 cm "1

Die leichte Verschiebung wird vermutlich durch das Schwefelatom verursacht. So 
wie die Linie Av =  1,290 der P— O-Bindung zugeordnet wurde, kann Av =  750 der 
P—S-Bindung zugeordnet werden. Die Linien Av =  171, 246, 432 sind sehr intensiv,
die entsprechenden anti-STOKESschcn Linien bei Erregung mit 7. =  4046 Â sind im

2’
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Spektrum sichtbar. (Nature, London 138. 468—69. 12/9. 1936. Naypur, Coll. of
Science.) PRUCKNER.

F. Goos, Die optischen Konstanten dünner Silberschichten. (Entgegnung auf eine 
Arbeit von II. Murmann.) Vf. nimmt Stellung zu einer Arbeit von MURMANN (C. 1936.
II. 3764). M u r m a n n  hielt die Vermutung des Vf., daß die opt. Eigg. der Ag-Schichten 
an der Luft u. an der Quarzgrenze verschieden seien, für unwahrscheinlich. Aus den 
Messungen an Schichtdicken größer als 40 /t geht aber das verschiedenartige Verb. nach 
der Luft- u. Quarzgrenzo hervor. (Z. Physik 102. 702. 25/9. 1936. Hamburg, Univ., 
Physikal. Inst.) GÖSSLER.

Clive Cuthbertson und Maude Cuthbertson, Der Brechungsindex des gasförmigen 
schweren Wassers. Für gasförmiges schweres W. wurde der Brechungsindex bei 
}. =  5462,23 u. die Dispersion von ?J. — 5462— 2968 bestimmt u. mit den für gewöhn
lichen W.-Dampf erhaltenen Werten verglichen. Für 99,2%ig. D20  werden die gefun
denen Werte befriedigend durch die Formel ¡i —  1 =  2,6756•1027/(H ,000-IO27 — n2) 
wiedergegeben. Für ). =  5462,23 erhält man den Wert 0,0002501 gegenüber 0,0002527 
für .gewöhnlichen W.-Dampf. Die Dispersionskurve ist für D20-Dampf flacher als 
für H20-Dampf. Diese Ergebnisse stimmen angenähert überein mit den zuerst von 
L e w is  u. L u t e n  gemachten Beobachtungen an fl. D20  bzw. H20. (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A. 155. 213—17. 2/6.1936.) Sa l z e r .

C. H. Douglas Clark, Optische Polarisationsellipsoide der Halogenwasserstoffgase. 
Vf. zeigt, daß bei den vier Halogenwasserstoffen die opt. Polarisationsellipsoide ein
ander ähnlich sind. Das Verhältnis der opt. Polarisierbarkeiten b„ u. b1 senkrecht 
bzw. parallel zur Symmetrieachse des Kerns beträgt 0,75. Die Dispersion des Brechungs
index wurde nicht berücksichtigt. (Nature, London 138. 126. 18/7. 1936.) GÖSSLER.

W . Kessel, über den Einfluß der Molekülrotationen auf die Messungen der Fluores- 
cenz-:ibklingungszeit. Von S z y m a n o w s k i (C. 1936. I. 3087) ist die Abklingzeit von 
Fluorescein in Glycerinlsgg. gemessen. Dabei ergab sieh, daß die Abklingzeit r bei 
parallelen u. gekreuzten Nicols verschieden war. JABŁOŃSKI erklärt dies durch den 
Einfluß der Rotationsbewegungen der Moll., die die Depolarisation q  des Fluorescenz- 
lichtes verursachen. Da von SZYMAŃSKI nur ein kleiner Bereich (q =  0,7— 1) unter
sucht ist, stellt Vf. weitere Messungen an. Er benutzt als Farbstoff Uranin. Es wird 
der Bereich von q =  0,4—1,0 untersucht. Er erhält Abklingzeiten von 3,73 bis 
4,33 X 10“ ° sec. Der Meßfehler beträgt 0,1 x  10-0 sec. Die JABLONSKische Theorie 
wird durch die Ergebnisse bestätigt. (Z. Physik 103. 125—32. 14/10. 1936. Warschau, 
Univ., Inst. f. Experimentalphysik.) GÖSSLER.

B. Ja. Sweschnikow, Zur Theorie der photochemischen Reaktionen und der Chemi- 
luminescenz in flüssigen Medien. Vf. leitet zunächst theoret. eine Formel ab, die das 
Auslösehen der Fluorescenz, verursacht durch Zusammenstoß der fluorescenzfähigen 
Molekel mit herandiffundierenden Molekeln der auslöschenden Substanz behandelt. 
Diese, gegenüber dem Ansatz von F r a n k  u . W a w il o w  (C. 1931. II. 1389) verbesserte 
Formel vermag qualitativ die experimentell festgestellte Nichtlinearität des Anstieges 
der auslöschenden Wrkg. mit der reziproken Viscosität des Mediums zu erklären. — 
Dann werden experimentelle Unterss. über die Chemiluminescenz u. Kinetik der 
TRAUTZschen Rk. (Oxydation von Pyrogallol u. Formaldehyd) mitgeteilt. Dabei war 
vor allem eine Variation der Viscosität des Mediums durch Zusätze, wie Glycerin, 
vorgenommen worden. Die Luminescenzdauer u. Intensität nimmt mit der Viscosität 
zu, was die Auffassung nahelegt, daß es sich um Hemmung einer Auslöschwrkg. handelt. 
(J. phvsik. Chein. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 7. 200—-08. 1936. Leningrad, 
Staat)". Opt. Inst.) STAOKELBERG.

V. Antonov-Romanovskij, Direkter Beweis des bimolekularen Schemas des Aus- 
leuchtens der Zinkphosphore. (Vgl. C. 1936. II- 2093.) Theoret. wird abgeleitet, daß 
die Ausgangshelligkeit der Pliosphorescenz dem Quadrat der auffallenden Energie 
proportional ist. Verss. mit ZnS/Cu-Präparaten (Erregung mit Funkenlicht, Photo
metrierung einzelner Kryställchen u. Mk.) bestätigen diese Beziehung. (C. R. [Doklady] 
Acad. Sei. U. R. S. S. 1936. II. 97— 100. Moskau, Akademie der Wissenschaften, 
LEBEDEWsches Physikal. Inst. [Orig.: dtsch.]) K u t z e l n ig g .

M. Ssawosstjanowa, Photochemie der Krystalle. Zusammenfassende Übersicht 
über die Photochemie der Alkali- u. Silberhalogenide. Insbesondere wird die Frage 
der Ausscheidungsform des photochem. gebildeten Metalls behandelt: Atomdispers 
(bei Alkalihalogeniden) oder kolloidal (bei Silberhalogeniden). (J. phvsik. Chem. [russ.: 
Shurnal fisitscheskoi Chimii] 7. 258— 64. 1936. Leningrad, Opt. List.) St a c k e l b e r g .
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P. Tartakowski, Über die Elektronenenergieniveaus in Krystallen. Vf. gibt ein 
Schema für die Elektronenenergieniveaus in NaCl- u. KCl-Krystallen an. (J. physik. 
Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 7. 254— 57. 1936. Tomsk, Sibir. phys.-techn. 
Institut.) STACKELBERG.

Vivian Johnson, Mathematischer Ausdruck für die Ladungsverteilung in einem 
Raumgitter. Es wird eine Reihendarst. für das elektrostat. Potential eines Gitters 
gegeben u. der Konvergenzbeweis geführt. (Bull. Amer. physie. Soe. 10. No. 7. 11— 12. 
12/12. 1935. Purdue, Univ.) . BÜSSEM.

Roy C. Spencer, Eigenschaften der Prinsschen Beziehung für die Beugung von 
Röntgenstrahlen durch einen Idealkrystall. Es wird eine Umformung der PRlNSsehen 
Funktion für die Röntgenreflexion an einem Idealkrystall unter Berücksichtigung 
der Massenabsorption gegeben, wodurch diese leichter auszuwerten ist. Die Integration 
führt auf ellipt. Integrale. (Bull. Amer. physic. Soc. 10. No. 7. 19. 12/12. 1935. 
Nebraska, Univ.) BÜSSEM.

G. E. M. Jauncey und C. Zener, Theorie des Einflusses der Temperatur auf die 
Reflexicm von Röntgenstrahlen durch Krystalle. I. Isotope Krystalle. Kurze u. über
sichtliche Ableitung der WALLERschen Formel für den Tem p.-Faktor. (Bull. Amer. 
physic. Soc. 10. N o. 7. 18. 12/12. 1935. W ashington, U niv.) BÜSSEM.

W . A. Bruce und Gr. E. M. Jauncey, Abhängigkeit der diffusen Röntgenstreuung 
von Quarz von dem Winkel zwischen Krystallachse und Streuebene. Die diffuse Röntgen
streuung ist proportional (1 —  e~ 23/), wo M  der DEBYE-WALLERsche Temp.-Faktor 
ist. Es muß demnach in einem Krystall mit anisotropen Wärmeschwingungen die 
diffuse Streustrahlung von der Stellung der Streuebene abhängen. Für Quarz berechnen 
sich die charakterist. Tempp. parallel u. senkrecht der Achse zu 550° u. 485° K  u. die 
entsprechenden Streuunterschiede zu 9%- Die experimentelle Prüfung wurde an einer 
Quarzplattc (F-Schnitt) mit der Wellenlänge 0,5 A vorgenommen; der Streuwinkel 
war 30°. Die Abwesenheit von LAUE-Punkten wurde durch piezoelektr. Erregung 
des Quarzes festgestellt, auf die LAUE-Interferenzen sehr stark, die diffusen Strahlungs
anteile aber wenig ansprechen. Es ergaben sich Streuunterschiede von der theoret. 
berechneten Größenordnung. (Bull. Amer. physic. Soc. 10. No. 7. 18— 19. 12/12. 1935. 
Washington, Univ.) " BÜSSEM.

A. N. Schtschukarew, Die Umwandlung des Quarzes in polymorphe Arten. 
(Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. 
wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2. 
Teil 1. 456—59. 1935. — C. 1933. I. 2075; 1934. I. 840.) R. K. M ü lle r .

F. C. Blake, Pseudokubische Gitter und das Prinzip der „variate atom equipoints“ . 
Am Beispiel des Zinkstannats, das eindeutig als pseudokub. tetragonale Verb. der 
Raumgruppe < V l festgestellt wird, wird gezeigt, daß das Spinellproblem durch An
nahme solcher Pseudosymmetrien ebenso gut gel. werden kann wie durch Annahme 
des Prinzips der „variate atom equipoints“ . Es erhobt sich die Frage, ob dieses Prinzip 
überhaupt notwendig ist, wenigstens für das Spinellproblem. (Bull. Amer. physic. 
Soc. 10. No. 7. 18. 12/12. 1935. Ohio State Univ.) BÜSSEM.

Otto Kraus, Untersuchungen über das Krystallgilter von Heteropolysäuren und deren 
Salzen. III. Beitrag zur Kenntnis der Isomorphieerscheinungen und der strukturellen 
Beziehungen bei den höheren Hydraten von Heteropoly Verbindungen. (II. vgl. C. 1938-
II. 1306.) Es wird über ehem. u. krystallograph.-röntgenograph. Unterss. an den 
unten einzeln aufgeführten Verbb. berichtet; für die Best. der strukturellen Ein
heit wurde grundsätzlich die Drohkrystallmethode angewandt. — 1. Thoriumsilico- 
wolfraniat. Je nach der Art der Darst. erhält man 2 verschiedene Hydrate, deren 
Krystallwinkel denen des kub. Systems sehr nahe kommen, a) ThSiWuO40- 27 H,0. 
Trigonal. Raumgruppe D..db. Doppelbrechung sehr schwach, positiv. Rhombo
ederkante: ar =  16,30 A ; a =  59° 6'. In der strukturellen Einheit sind 2 Moll, ent
halten. Experimentelle D. 4,04. —  b) ThSiWnOi0 ■ 30 H20. Trigonal. Raum
gruppe Z V .  Die Krystalle haben in der Flächenkombination eine auffallende 
Ähnlichkeit mit den 24-Hydraten von Li- u. Fe-Silicowolframat, doch beweist 
die chem. Analyse, daß es sich tatsächlich um ein 30-Hydrat handelt. rtr=16,35Ä, 
a =  59° 30'. Experimentelle D. 4,02. Der Elomentarkörper enthält 2 Moll. Die hexa
gonale Gitterkonstante ah =  16,23 unterscheidet sich nur wenig von ar, beide würden 
im Falle eines kub. Krystalls der Richtung [110] entsprechen. Es werden verschiedene 
opt. Anomalien beschrieben, die wahrscheinlich allein durch die Pseudosymmetrie 
infolge mannigfaltiger zwillingsartiger Verwachsung bedingt sind. Aus den Dreh-
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spektrogrammen konnte bestätigt werden, daß es sieh um eine ähnliche Wachstums
erscheinung wie bei den Hydraten von Cr-Silicowolframat (vgl. II., 1. c.) handelt: 
Während dort z w e i e r l e i  stofflich zusammengehörige Hydrate lamellare Ver
wachsungen parallel (111) eingingen, tritt hier der Fall ein, daß sich Netzebenenpakete 
(111) u. solche (100) beim Wachstum ein u. d e s s e l b e n  Krystalls gegenseitig über
lagern. Dieses Ergebnis erlaubt eine Deutung der beobachteten opt. Erscheinungen. —
2. Ca^SiW^Oia-26 I lf i . Die rasch verwitternden Krystalle zeigen dieselbe Flächen
kombination wie das Th-Silicowolframat-27 Hydrat, haben aber nach der ehem. Analyse 
nur 26 H ,0. Raumgruppc _D3(15. Die trigonale Zelle mit der Kante ar =  16,28 Â 
u. a =  56° 32' enthält 2 Moll.; D. 3,98 (Näherungswert). —  3. Ba2SiWv,O.,0-24 H„0. 
Dieselbe Kombination wie bei den 27-Hydraten. Der Vers., ein 27-Hydrat herzustellen, 
verlief negativ. ar =  16,21 Â ; a =  56° 52'. 2 Moll, im Elementarkörper. Raum- 
gruppe Z>3(;5. — 4. Zn2SiWl2O10-27 H„0. Elementarkörper mit ar — 16,39 Â, a=56°54' 
u. 2 Moll. Inhalt. D3ds. D. 4,00. — 5. Cu2SiW12Oio-27 H20. Rasch verwitternde 
Ivrystalle. ar — 16,46 Â; a =  56° 10'. D3ds. 2 Moll, im Elementarkörper. D. 3,97. —
6. Lithiumsilicoivolframal. Im Gegensatz zu Angaben von W y r o u b o f f  (Bull. Soc. 
franç. Minéral. 19 [1896]. 219) erhält man aus der wss. Lsg. Krystalle der einfachen 
Kombination, aus der schwach salpetersauren Lsg. dagegen Krystalle von der Form 
des trigonalen Säurehydrats, die von W y r o u b o f f  als 24-Hydrat gekennzeichnet 
wurden, a) 26-Hydrat (D3d5). Bisweilen schwach violette, sehr leicht verwitternde 
Krystalle mit ziemlich starker negativer Doppelbrechung, wahrscheinlich ident, mit 
dom von F r e u n d l e r  u. M é n a g e r  (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 182 [1926]. 1160) 
beschriebenen Salz Li20 -S i0 2- 12 W 03- 27 H20 . Mehrfach wiederholte W.-Bestst. 
sprechen aber für ein 26-Hydrat. In der Gütereinheit mit ar =  16,35 Â u. a =  56° 34' 
sind 2 Moll, enthalten. — b) 24-Hydrat (D3d5). Die goniometr. Messungen von WYROU
BOFF werden berichtigt. ar =  15,80 A ; a =  58° 36'. 2 Moll, im Elementarkörper. 
Aus der ehem. Analyse läßt sich die molekulare Einheit nicht mit Sicherheit ermitteln; 
strukturelle Gründe machen die Formel Li3HSiWnOi0-24 H20  wahrscheinlich. —
7. KiSiWioOto' 18 H20. Dieses Salz hat einen abweichenden Gittertyp (ebenso auch
das Na-Salz). Unbeständige, stark lichtbrechende, opt.-akt. Krystalle. Piezoelek
trizität konnte wegen des starken Mikrophoneffektes nicht eindeutig nachgewiesen 
werden. Translationsgruppe r h. Mögliche Raumgruppen : C'05, D33, X>34 u. C33.
D. 4,23. a =  19,00, c =  12,58 Â. Der Elementa.rkörper enthält 3 Moll. — 8. K5BW12Oi0- 
18 H20  zeigt in Winkeln u. opt. Verh. große Ähnlichkeit mit dem K-Silicowolframat; 
Schichtlinienaufnahmen sind nahezu ident. Gitterkonstanten: a =  19,00, c =  12,50Â. 
Raumgruppe wie bei K-Silicowolframat. — 9. H3PW KOio-n H20. Es wurden 4 ver
schiedene Krystallisationen erhalten. In der wss. Lsg. bilden sich neben den Oktaedern 
des 29-Hvdrats sehr kleine pseudokub. Krystalle der Zus. P„0&-24 W03■ 30 / / 20(triklin.). 
Dieses bisher unbekannte Hydrat ist isomorph mit den triklinen Krystallen von
2 Si02- 24 W 03- 30 H20, über die in einer weiteren Mitt. berichtet wird. Steigt der 
Geh. der Lsg. an HN03, so erhält man ein trigonales Hydrat P20 5- 24 W 03- 51 H20, das 
mit dem 24-Hydrat von Kieselwolframsäure isomorph ist. Läßt man die Lsg. weiter ab
dunsten, so wandeln sich die trigonalen Krystalle in ein Aggregat von rhomb. Prismen 
der Zus. P„Os-24 W03-45 H20  um. Für diese Verb. werden als vorläufige Oiller- 
konstanten a =  20,82, b — 13,07 u. c =  18,98 Â angegeben; Translationsgruppe Fa. — 
Genauer untersucht wurden folgende Hydrate: a) P205-24 WOa-61 H20  oder
H3PW v,Ow- 29 H„0. Die von K e g g in  (C. Î934. I. 185) angegebene Gitterkonstante 
wird bestätigt (a =  23,30 A). D. 3,623. Der flächenzentrierte Elementarkörper enthält 
8 Moll. —  b) P20ç-24W 03-51 H20  oder H3PW 12Oi0-24 H20  (D3d5). Der chem.- 
analyt. ermittelte W.-Geh. entspricht einem 25-Hvdrat, aus der morpholog. Analogie 
mit dem 24-Hydrat der Kieselwolframsäure wird jedoch auf ein 24-Hydrat geschlossen.
D. 3,90. ar — 16,0 A; a =  58° 35'. 2 Moll, im Elementarkörper. — Als a l l g e m e i n e  
E r g e b n i s s e  im Zusammenhang mit den früheren Mitteilungen seien hier folgende 
genannt (genauere Einzelheiten im Original): Die Krystallgitter der untersuchten 
kub. u. trigonalen Verbb. sind in ihren Bauplänen gleich; sie sind strukturell isomorph, 
u. es kommt ihnen das gleiche Komplexion als wesentlicher Gitterbestandteil zu. 
Bei den Isomorphiebeziehungen zwischen Säure u. zugehörigem Salz erweist sich der 
W.-Geh. als maßgebend. Die Beziehungen werden besprochen an der Reihe H3PW12O.I0- 
24 H20 , H4SiWi2O40- 24 H ,0, FeHSiW12O40 - 24 H20  u . CrHSiW12O10-24 H20. (Das 
in dieser Reihe fehlende ÄlHSiW12Oi0-24 H20  konnte Vf. jetzt in wenigen Krystallen 
aus schwach HN03-lialt. Lsg. darstellen. Opt. negativ, ziemlich stark doppolbrechend.
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Raumgruppc JD3d5. a{1Q0) =  58° 25')- —  Die Grenzen der Isomorphie werden besprochen. 
Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Gittertyp hängt von der Zahl u. der Größe 
der nicht komplex gebundenen Kationen ab. Übersteigt das Gesamtvolumen dieser Kat
ionen eine bestimmte Größe, so erfolgt entweder der Umschlag in einen neuen Gittertyp 
(K-Silicowolframat) oder es kann (Ba-Silicowolframat) in geringem Umfang ein Aus
tausch von HoO gegen Kation unter Beibehaltung des ursprünglichen Gittertyps statt
finden. — Die Hydrate von Fe-Silicowolframat mit 20, 24, 28 u. 30 H20  sind trotz 
äußerer krystallograph. Verschiedenheit strukturell isomorph u. gehören zum Gittertyp 
der trigonalen Silicowolframsäure. — Zum Schluß werden die untersuchten Verbb. 
in strukturell zusammengehörige Gruppen zusammengefaßt, wobei sich ergibt, daß 
krystallograph. u. ehem. sehr ähnliche Verbb. infolge Verschiedenheit im Bau der kom
plexen Anionen verschiedenen Gittertypen angohören können. (Z. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Mineral., Petrogr.] 
94. 256-—79. Juli 1936. München.) Sk a l ik s .

Georges Chaudron, Das Problem Oase in Metallen. (Congr. Chim. ind. Bruxelles 
15. I. XC—X C V m . 1935. — C. 1936. II. 930.) J u z a .

C. F. Elam, Die Oberfläche von im Vakuum erstarrtem, Kupfer. Böntgenograph. 
u. mittels Elektronenbeugungsaufnahmen wurde die Oberfläche von im Vakuum 
erstarrten Cu untersucht. Bei beiden Methoden wurde das Vorhandensein von großen 
Einkrystallen festgestcllt. Während jedoch röntgenograph. sich ergab, daß die Krystallit- 
orientierung sich von Probe zu Probe änderte, zeigten die Elektronenaufnahmen, daß 
die Cu-Krystalle entweder nach {1 1 1} oder {1 0 0} parallel zur Oberfläche orientiert 
lagen. Ag verhält sich ähnlich. Es wird noch darauf hingewiesen, daß sich Cu20  auf 
polykrystallinem Cu so orientiert niederschlägt, daß seine [1 1 1]-Richtung senkrecht 
zur Metalloberfläche liegt. (Nature, London 138- 685. 17/10. 1936. Krakau, Univ., 
Physikal. Lab.) GOTTFRIED.

Hugh O’Neill und G. S. Famham, Mitteilung über das Anlaufen von flüssigen 
Metallen, untersucht mit Röntgenstrahlen. Es wird zunächst der benutzte App. be
schrieben, mit dem man die Reflexion von Röntgenstrahlen an der Oberfläche fl. Metalle 
bis zu 700° untersuchen kann. Dann werden einigo an Pb, Sn u. der Verb. SnSb in 
H2-Atmosphäro mit Cu-Strahlung erhaltene vorläufige Ergebnisse mitgeteilt. (Die Unters, 
mußte aus äußeren Gründen abgebrochen werden). Die im H2 nach Waschen mit Pyro- 
gallol-Lsg. u. Trocknen verbliebenen Verunreinigungen u. der O-Geh. des Metalles ge
nügten zur Bldg. der Anlaufsehichten. Es wurden Orientierungseffekte in den Oxyd
filmen beobachtet, u. bei hohen Tempp. trat eine Abnahme der Dicke der Oxydschieht 
ein: das Röntgendiagramm des Oxyds wurde durch den DEBYE-Ring des fl. Metalles 
ersetzt. Einzelheiten vgl. Original. (J. Inst. Metals 57. Nr. 2. 253— 56. 1935. Derby, 
Res. Lab.; Toronto, Ontario Res. Council.) Sk a l ik s .

Sin Tanaka, Zerstäubte Palladiumschichten. Teil I. Risse und Schrumpfung (cracks 
and crumples) infolge organischer Verunreinigungen. Unter wesentlicher Mitarbeit von 
T. Terada untersucht Vf. die Entstehungsbedingungen von Rissen u. von Schrump
fungen bei der Herst. von Pd-Schichten durch Aufdampfen bzw. beim Abheben der
selben von der Unterlage. Es zeigt sieh, daß gewisse organ. Dämpfe in der Vakuum
apparatur für diese Vorgänge verantwortlich zu machen sind. An einer großen Anzahl 
organ. Stoffe werden nun diese Effekte, zum Teil in Abhängigkeit von einzelnen Vers.- 
Paramctern, Zerstäubungsstrom, -Spannung, -druck, -abstand, -gasart usw. unter
sucht. Apparatur u. Meßverf. werden eingehend beschrieben. Die erhaltenen Schicht
figuren sind in etwa 80 Photos wiedergegeben. — In der Besprechung der Gesamt
ergebnisse unterscheidet Vf. zwischen „cracks“ , Rissen von größerer Ausdehnung von 
häufig gewundener Gestalt, u. „crumples“ , ldoinen geschlossenen Rißgebilden, welche 
eine gekräuselte Fläche ergeben. Die hinsichtlich von „cracks“  wirksamen Dämpfe 
werden in zwei Gruppen eingeteilt. Zur ersten gehören die einfachen KW-stoffe mit 
dem Dipolmoment Null, zur zweiten Sauerstoff- u. Stickstoffverbb. mit Dipolmomenten 
über 2-10-18 ESE. Bei den erstgenannten Stoffen soll das Molekularfeld des Dampfes 
dem Pd einen größeren Molekularabstand aufzwingen, welcher dann beim Ablösen 
des Films von der Unterlage infolge einwirkender Feuchtigkeit die Risse hervorruft. 
Bei der zweiten Gruppe soll das elektr. Feld des hohen Dipolm omentes den analogen 
Effekt auslösen. „Crumples“  werden durch die gleichen organ. Stoffe hervorgerufen, 
welche die „cracks“  erzeugen; doch ist offenbar die Anwesenheit eines fl. Films der 
Substanz auf dem Unterlageglase wesentlich. Beim allmählichen Aufstäuben des
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Palladiums auf die Fl. entstehen zunächst infolge der Oberflächenspannung kleine 
Inseln, bevor eine völlige Überdeckung möglich ist. Beim weiteren Aufstäuben ver
stärken sich diese u. bilden schließlich die beobachteten „crumples“ . Ist die Fl.-Schicht 
dicker, so bilden sich die „crumples“  erst beim Ablösen von der Glasunterlage richtig 
aus. (Rep. aeronaut. Bes. Inst. Tökyö Imp. Univ. 11. 369—406. Aug. 1936. Rigakusi. 
[Orig.: engl.]) E t z r o d t .

M. S.Belenki, Die Erscheinung der Bildung fadenförmigerKrystalle von metallischem, 
Silber auf der Oberfläche von Kohle. Bei Red. mit akt. Kohle scheidet sich Ag 
aus \vss. AgN03-Lsg. an der gesamten Oberfläche der Kohle aus, die dabei gelbe bis 
weiße Färbung annimmt; die zunächst sehr kleinen Krystalle wachsen beim Stehen
lassen u. erreichen hierbei Größen von 1—4 mm. Anders verläuft der Vorgang, wenn 
der wss. Lsg. Methylalkohol, A. oder (wl.) Octylalkohol zugesetzt wird. Läßt man 
diese Lsgg. mit einem Stückchen akt. Kohle im Dunkeln stehen, dann scheiden sich 
die Ag-Krystalle in Form sehr dünner, teils gerader, teils verzweigter Fäden aus, die 
eine Länge von 4—5 cm erreichen können. Die Kohle behält im übrigen ihr Aussehen. 
Nicht aktivierte Zuckerkohle wird über die ganze Oberfläche unter Graufärbung ver
silbert. Bei Zusatz von Isoamylalkohol erfolgt überhaupt keine Ag-Ausscheidung in 
sichtbaren Krystallon. Zusatz von Glycerin oder Formaldehyd statt der genannten 
Alkohole führt nicht zur Ausscheidung fadenförmiger Krystalle. An einer Kohle, 
die mit wss. AgN03-Lsg. versilbert, mit H2S behandelt u. dadurch mit Ag2S über
zogen ist u. schließlich ausgewaschen u. dann in die wss. Alkohole eingebracht wird, 
findet keine Bldg. von Ag-Krystallen statt. (Colloid J. [russ.: Kolloidny Shurnal] 2. 
225— 27. 1936. Baku, Lab. f. physikal. Chemie.) R. K. M ü l l e r .

E. A. Owen und John Iball, Röntgenuntersuchung von gewissen Kupfer-Zinn
legierungen. Die Grenze der a-Phase im System Cu-Sn wurde aus Röntgenaufnahmen 
zwischen 750 u. 300° bestimmt. Nach den bisherigen (noch nicht endgültigen) Ergeb
nissen verläuft die Phasengrenze etwas anders als in der Literatur angegeben. Die größte 
Löslichkeit von Sn in Cu wird bei 520° gefunden, bei welcher Temp. die Umwandlung 
von ß in (a - f  y) stattfindet (die <5- u. rj-Phasen der Metallurgen werden in dieser Arbeit 
mit y u. e bezeichnet). Für den Parameter dery-Phase wurden bei 480° Werte zwischen 
17,917 u. 17,924 A bestimmt, aber die Messungen reichen noch nicht hin, um die 
Existenz eines bestimmten Löslichkeitsgebietes für diese Phase sicherzustellen. Die 
e-Phase ist eine feste Lsg., deren Homogenitätsgebiet bei 380° sich nur über 1,5 Ge- 
wichts-% Cu erstreckt. Die Ergebnisse sprechen dafür, daß bei einer etwas höheren 
Temp. als 300° eine Umwandlung y  ->- (a +  e) eintritt, u. daß die Grenze der Cu-gesätt. 
¿-Phase zwischen 380 u. 300° nicht genau vertikal verläuft. (J. Inst. Metals 57. Nr. 2. 
267—84. 1935. Bangor, Univ. College of North Wales.) Sk a l ik s .

E. A. Owen und Joseph Rogers, Röntgenuntersuchung von Kupfer-Silber- 
legiemngen. Die Phasengrenzen im System Cu-Ag wurden röntgenograph. bestimmt. 
Orientierende Verss. bestätigten die Phasenfelder in dem allgemein angenommenen 
Diagramm. Eingehende Unterss. mit einer Präzisionskamera lieferten genaue Werte 
für die gegenseitigen Löslichkeiten von Cu u. Ag. Diese Werte stimmen mit den von 
A g e j e w , H a n s e n  u. Sa c h s  (C. 1 9 3 1 -1. 887) u. von St o c k d a l e  (C. 1931. II. 1101) 
ermittelten gut überein. Bei 778° lösen sich 8,5 Gewichts-% Cu in Ag u. 8,4 Gewichts-% 
Ag in Cu. Diese Löslichkeiten vermindern sieh auf 1,8 bzw. 1,4% bei 500°, u. auf 0,2 
bzw. 0,1% bei 200°. Die Extrapolation der experimentellen Kurven spricht dafür, daß 
bei Zimmertemp. die gegenseitige Löslichkeit der Metalle nahezu gleich Null ist. (J. Inst. 
Metals 57. Nr. 2. 257—66. 1935. Bangor, Univ. College of North Wales.) Sk a l ik s .

E. A. Owen und I. G. Edmunds, Die Bestimmung gewisser Phasengrenzen im 
Qlcidigewichtsdiagramm Silber-Zink durch Röntgenuntersuchung. Die Phasengrenzen im 
Gebiet von der y- bis zur e-Phase des Ag-Zn-Svstems (0— 50 Gewichts-% Ag) wurden 
röntgenograph. bestimmt. Die ermittelten Werte der Gitterkonstanten sind im all
gemeinen auf V5000 genau; in einigen Fällen ist die Genauigkeit bedeutend höher. Nach 
den röntgenograph. Ergebnissen sind die Phasengrenzen in dem bekannten Diagramm 
etwas abzuändern, die Existenz der einzelnen Felder wird aber bestätigt. Einzelheiten 
vgl. im Original. (J. Inst. Metals 57. Nr. 2. 297—306. 1935. Bangor, Univ. College of 
North Wales.) S k a lik s .

L. Wereschtschagin und G. Kurdjumow, Röntgenographische UntersucJiung der 
Wärmebehandlung von magnetischen Legierungen Fe-Ni-Al. Die in der vorliegenden 
Arbeit untersuchten Legierungen besitzen ein kub. raumzentriertes Gitter mit regel
mäßiger Atomanordnung. Änderungen der Koerzitivkraft sind unabhängig von der
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Ausscheidung disperser Teilchen aus der übersatt. Lsg., sie werden vielmehr durch 
Vorgänge bewirkt, die beim Anlassen in der festen Lsg. vor Ausscheidung der y-Phaso 
auftreten. Die vergossenen Legierungen zeigen eine Textur nach [1 0 0]. (Techn. 
PhysicsUSSR. 2. 431— 34.1935. Charkow, Elektromechan. Werk, u. Jekaterinoslaw 
[Dnepropetrowsk], Physikal.-Techn. Inst.) BARNICK.

Ginestra Amaldi e Laura Ferini, Alchimia del tempo nostro. Milano: U. Hoepli 1936. (XIV, 
222 S.) 10°. L. 12.50.

G. Camon, Cinétique des réactions nucléaires. Paris: Hermann et Cie. 1936. (24 S.) 8 fr. 
Charles Fabry, Albert Pérard, Félix Esclangon et Louis Dunoyer, Les radiations les mieux 

monochromatiques. Paris: „Revue d’optique théorique et instrumentale“ 193G. (72 S.) 8°.
E. Freymann, Les ondes hertziennes et la structure moléculaire. Paris: Hermann et Cio. 1936. 

(42 S.) 10 fr.
R. Freymann, Les ondes hertziennes et la structure moléculaire. II. Paris: Hermann et Cic. 

1936. (66 S.) 15 fr.
A j. E lek triz itä t. M a g n etism u s. E le k tro ch e m ie .

♦ Raymond M. Fuoss, Der Einfluß der Dipolfelder zwischen gelösten Molekülen.
III. Thermodynamische Eigenschaften von Nichlelektrolyten. (II. vgl. C. 1934. II. 
912.) Vf. zeigt für gel. kugelförmige Moleküle, die im Zentrum einen punktförmigen 
Dipol tragen, daß bei niedrigen Konzz. zwischen den osmot. Abweichungen u. der 
Konz, sowie zwischen dem partiellen molaren Wärmeinhalt u. der Konz, lineare Be
ziehungen bestehen. Explizite Werte der Koeff. werden in Tabellen angegeben. (J. 
Amer. ehem. Soc. 58. 982—84. 5/6. 1936. Providence, R. I., Brown Univ., Chcm. 
Lab.) B ü c h n e r .

N. Barbulescu, Die Dipoltheorie der Lösungen. Vf. bringt eine thermodynam. 
Theorie der nichtelektrolyt. Lsgg., ohne dabei die Theorien der Solvatation oder Asso
ziation zu verwenden, sondern sich nur auf die Dipolhypothese stützend. Eine Er
weiterung der Gleichungen von PLANCK führt zu einer Theorie der idealen Lsgg., dio 
auch für größere Konzz. Gültigkeit besitzt. Die auf diese Weise für den osmot. Druck 
erhaltene Pormel führt zur VAN DER WAALSschen Gleichung in ihrer thermodynam. 
Form. Die sich in den reellen Lsgg. zeigenden Abweichungen von der idealen Lsg. 
werden auf polare Erscheinungen zurückgeführt. Es wird angenommen, daß sich 
Moleküle gegenseitig inaktivieren können. Die auf Grund dieser Annahme abgeleiteten 
Formeln werden durch das Experiment bestätigt. (J. Chim. physique 32. 639—56. 
25/11. 1935. Klausenburg [Cluj], Rumänien, Lab. d. biolog. Physik.) G a e d e .

Jefîries Wyman jr., Polarisation und Dielektrizitätskonstante von Flüssigkeiten. 
Die einzig denkbare Erklärung für das auffallend einfache Verh. einer Anzahl stark 
polarer Moleküle in Lösungsmm. mit hoher DE. (vgl. C. 1934. II. 571) erblickt Vf. 
im Bestehen einer linearen Abhängigkeit der DE. von Polarisation pro Vol.-Einheit 
im Falle der stärker polaren Fll., für welche die CLAUSIUS-MOSOTTI-Beziehung nicht 
mehr gilt. Der Vergleich der DEE. (e) einer großen Anzahl derartiger polarer Fll. 
mit angenommenen Werten der Polarisation pro Vol.-Einheit (p), welche man erhält, 
wenn man den Molekülen der Fl. dieselben elektr. Momente zuschreibt, die sic im 
dampfförmigen Zustand oder in verdünnter Lsg. in unpolaren Lösungsmm. besitzen, 
führt zu der folgenden empir. Beziehung: p =  (e +  l)/8,5. Soweit experimentelle 
Daten vorlicgen, wird die Gleichung auch zur Berechnung der Änderung der DE. mit 
der Temp. u. dem Druck bei polaren Fll. benutzt u. als leidlich befriedigend befunden. 
Was eine derartige Beziehung hinsichtlich des „inneren Feldes“  in Fll. aussagen würde, 
wird diskutiert. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1482—86. 5/8. 1936. Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Biol. Lab.) MARTIN.

Lars Onsager, Elektrische Momente von Molekülen in Flüssigkeiten. Es wird 
eine neue, über die DEBYEsche Theorie hinausgehende Dipoltheorie entwickelt, die 
auch auf reine polare Fll. anwendbar ist. Die Dipoltheorie der Dielektrica, wie sie 
ursprünglich mit Hilfe der CLAUSIUS-MosOTTIschen Formel für das „innere Feld“ 
entwickelt worden ist, läßt die Existenz eines elektr. CuRIE-Punktes u. Instabilität 
für Fll. m it hoher DE. voraussehen. Diese Voraussage wird durch das Experiment 
nicht bestätigt. Vf. zerlegt nun das Feld, welches auf ein Molekül in einem polarisierten 
Dielektrikum wirkt, in ein Hohlraumfeld G, welches durch die Molekülform gegeben 
u. der äußeren Feldstärke proportional ist, u. ein Rk.-Feld R, welches proportional

*) Dielcktr. Unters, organ. Verbb. vgl. S. 56.
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dem gesamten elektr. Moment ist u. abhängt von der augenblicklichen Orientierung 
des Moleküls. Die mittlere Orientierung eines Moleküls wird durch das orientierende 
Kräftepaar bestimmt, das durch die Wrkg. der Hohlraumfeldstärke O auf das elektr. 
Moment des Moleküls entsteht. Die frühere unbefangene Verwendung der M o s o t t i- 
Formel ist gleichbedeutend mit der Annahme, daß das tatsächlich ausrichtende Feld 
gleich dem mittleren Wert von G +  R ist; sie ist unrichtig, weil das Rk.-Feld R die 
Richtung des elektr. Momentes des Moleküls hat u. folglich keine drehende Wrkg. 
auf den Dipol ausüben kann. Da alle Moleküle elektr. deformierbar sind, bewirkt das 
Feld R eine Erhöhung des elektr. Momentes eines Moleküls, das in ein Dielektrikum 
gebracht wird. Das durch G induzierte Moment wird gleichfalls durch die entsprechende 
Komponente von R erhöht. — Das elektr. Moment ß  eines kugelsymm. Moleküls wird 
als Funktion der DE. der Umgebung des Moleküls berechnet. Dabei zeigt es sich, daß 
es bequem ist, ein „äußeres“  elektr. Moment ß* einzuführen, welches die Wechsel- 
wrkg. des Moleküls mit allen entfernten Ladungen u. fern wirkenden Feldern im Di
elektrikum bestimmt. Für kugelförmige Moleküle wächst das Verhältnis ß*/ß von
1—3/„, wenn die DE. der Umgebung von 1 auf co steigt. Sowohl ß wie ß* erreicht 
einen"Grenzwert für e->- co. Demgemäß braucht kein CuRiE-Punkt zu existieren. — 
Die Formeln, die sich für reino polare Fll. ergeben, sind ähnlich denen, die WYMAN 
(vgl. vorst. referierte Arbeit) auf Grund von empir. Feststellungen vorgeschlagen hat. 
Für Lsgg. polarer Moleküle in unpolaren Fll. werden die Aussagen der älteren Theorie 
weitgehend aufrecht erhalten, lediglicli mit kleinen Abweichungen, die in qualitativer 
Übereinstimmung mit den Verss. von H o r s t  M ü l l e r  (vgl. C. 1934. II. 206) stehen. 
(J. Amer. ehem. Soc. 58. 1486— 93. 5/8. 1936. New Haven, Conn., Yale Univ., Dept. 
o f Chemistry.) Ma r t i n .

W . D. Kumler, Das Dipolmoment des Ammoniaks in Lösung. Durch eine quali
tative Überlegung wird gezeigt, daß bei geeignetem Verhältnis der Relaxationszeit 
zu der Zeit, in welcher das N-Atom des NH3-Moleküls einmal durch die Ebene der 
drei H-Atome hindurchschwingt u. damit das Vorzeichen des Dipohnomentes umkehrt, 
eine starke Erniedrigung des durch Messung festgestellten Dipolmomentes des NH3- 
Molcküls zu erwarten ist. Es werden Messungen vorgenommen an Lsgg. von Ammoniak 
in Bzl. u. hi n-Heptan mit den Ergebnissen: ß  — 1,38-10~18 bzw. ß =  1,43-IO-18. 
Die Erniedrigung des Momentes in Lsg. gegenüber dem Moment des gasförmigen NH3 
(ß =  1,47-10~18) ist somit gering u. muß als Lösungsm.-Effekt gedeutet werden. Aus 
dem Ergebnis folgt, daß die Relaxationszeit in obigen Lsgg. kleiner ist als die Durch
schwingzeit des N-Atoms. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1049—50. 5/6. 1936. Berkeley, 
Calif., Univ. of Calif., Chem. Lab. u. CoUege of Pharmaey.) MARTIN.

P. A. Thiessen, A . Winkel und K . Herm ann, Elektrische Nachwirkungen im 
erstarrten Dielektrikum. Eingangs werden die bisherigen Theorien der permanenten 
Ladungen in erstarrten Dielektriken: die Dipoltheorie, die piezoelektr. Theorie u. die 
Entmischungstheorie krit. besprochen; aUe drei reichen nicht zur vöHigen Erklärung 
der vorliegenden Verss. aus. — Die Verss. der Vff. wurden an einem Gemisch von 
gleichen Teilen Camaubawachs u. Kolophonium durehgeführt; Paraffin, das wegen 
seines einfacheren chem. Aufbaues vorzuziehen wäre, erwies sich als ungeeignet. Die 
Herst. der Proben wird beschrieben. — Bei Proben mit Formierungsfeldstärken (Feld
stärke beim Erstarren) von 100— 10 000 V/cm nimmt die Ladung der Platten während 
des ersten Monats der Aufbewahrung ab, um dann konstant zu bleiben; die Höhe der 
Ladungen geht den Feldstärken symbath. Bei den mit höheren Feldstärken her
gestellten Proben ist der Ladungssinn anfangs derselbe wie bei den mit niedrigen Feld
stärken hergesteHten (Anodenschicht negativ, Kathodenschicht positiv). Es tritt 
jedoch ein rascher Abfall der Ladungen ein, die in wenigen Tagen auf Null absinken, 
gefolgt von einer Umkehr des Ladungssinnes. Nach 1— 2 Monaten nähern sich die 
Ladungen einem konstanten Endwert mit den anfänglichen Ladungen entgegen
gesetztem Vorzeichen, aber etwa gleicher Größe. —  Weiter wurde der Einfluß des 
Elektrodenmateriales untersucht, da durch dieses Oberflächenladungen erzeugt werden. 
Zur Unters, gelangten Stanniol, Platin, V 2 A-Stahl, Nickel, Kupfer, Messing, Alu
minium; die geringsten Berührungsladungen ergab Nickel. —  Außer durch Erstarrung 
im elektr. Feld u. durch Berührung können starke Aufladungen auch durch Reibung 
u. durch Behandeln von festen, nicht beim Erstarren formierten Proben im elektr. 
Feld erzeugt werden; diese Aufladungen haben die gleiche Größenordnung wie die 
vorgenannten u. sind ebenfalls prakt. unbegrenzt haltbar. — Die Verteilung der 
Ladungen über die Dicke der Proben wurde dadurch untersucht, daß die Proben mittels
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eines geerdeten Metallschabcrs schichtweise abgetragen wurden. Im Felde bei Feld
stärken unter 10 kV/cm erstarrte Proben zeigten einen starken Ladungsabfall in den 
äußersten Schichten, der, allmählich abnehmend, weit in die Proben hineinreichte; in 
der Mitte herrschte eine über einen Dickenbereich konstante negative Ladung (die 
Proben -wiesen eine negative Überschußladung auf). Proben, die erst im erstarrten 
Zustand der Einw. eines elektr. Feldes ausgesetzt wurden, zeigten einen ähnlichen 
Verlauf der Raumladungsverteilung, nur mit geringer Tiefenerstreckung u. umgekehrtem 
Vorzeichen. Bei über 10 kV/cm formierte Proben zeigten einen steilen Abfall der 
Raumladungen; dicht unter der Oberfläche sind Schichten mit gegenüber der Ober
fläche umgekehrtem Vorzeichen, zwischen deren Extremwerten ein nahezu linearer 
Übergang erfolgt. Dieser Verlauf wird als Überlagerung der beiden vorstehenden 
Ladungsverteilungen („innere“  u. „äußere Polarisation“ ) aufgefaßt. Dabei entsteht 
die innere Polarisation dadurch, daß die zu den Elektroden wandernden Ionen des 
Wachsgemisches Raumladungen aufbauen, die beim Erstarren in ihrer Lage festgehalten 
werden, während die äußere Polarisation als Folge der Einwanderung von Ladungs
trägern aus der Grenzschicht oder den Elektroden entsteht. Die Überlagerung dieser 
beiden Effekte erklärt auch die nach Formierung bei hohen Feldstärken nach längerer 
Zeit beobachtete Ladungsumkehr. —  Die durch Reiben erzeugten Ladungen sitzen, 
wie durch stufenweises Abschaben zu ersehen ist, in der alleräußersten Oberflächen
schicht. — Durch Kontrollverss. wurde nachgcwiesen, daß durch das Abschaben mit 
geerdetem Schaber weder Reibungselektrizität entsteht, noch Raumladungen ver
nichtet oder auf die neu entstehenden Oberflächen verschleppt werden. (Physik. Z. 
37. Bll— 20. 15/7. 1936. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. für physikal. Chemie 
u. Elektrochemie.) BÜCHNER.

Hans Betz, Bemerkung zu der Arbeit von Herrn Rummel: Versuche über den Aufbau 
dünner elektrolytisch, erzeugter Oxydschichten. (Vgl. R u m m e l , C. 1936. II. 2677.) Vf. 
weist auf Verss. von J u s t  (C. 1933. I. 3891) hin, deren Ergebnisse nicht mit den von 
R u m m e l  für die Durchschlagspannung von Tantaloxydschichten gegen Hg als Kathode 
erhaltenen übereinstimmen. (Z. Physik 102. 548.18/9. 1936. Dresden, Techn. Hochsch., 
Inst, für Allgemeine Elektrotechnik.) B ü c h n e r .

Theodor Rummel, Antwort auf die Bemerkung von H. Beiz zu meiner Arbeit: 
Versuche über den Aufbau dünner elektrolytisch erzeugter Oxydschichten“ . (Vgl. vorst. 

Ref.) Vf. weist darauf hin, daß er u. JUST verschiedene Meßanordnungen verwendeten, 
u. daß auch der Grad der Politur der Oxydschichten eine Rolle spielen dürfte. (Z. 
Physik 102. 549. 18/9. 1936. Berlin-Charlottenburg.) BÜCHNER.

J. A . V. Fairbrother, Eine neue Methode zur Untersuchung von Leitungsvorgängen 
in Halbleitern. Vf. benutzt die LAXGMUIRsche Sondenmethode zu Leitfähigkeitsunterss. 
an isolierenden bzw. halbleitenden Stoffen. Der betreffende Halbleiter, beim Vf. aus
schließlich Aluminiumoxyd, -wurde auf einen elektr. heizbaren W-Draht sorgfältig 
aufgetragen derart, daß sich keine Risse im Überzug ausbilden. Dieser Körper befindet 
sich als Sonde in einer Niederdruck-Quecksilberdampfentladung. Die Leitungsströme 
durch eine solche Aluminiumoxydschicht von etwa 0,2 mm Dicke zwischen W u. Plasma 
in beiden Richtungen werden bei verschiedenen Tempp. bis zu 250 V gemessen. Bei 
hohen Tempp. ist die Leitfähigkeit größer in der Elektronenstromrichtung Metall -> 
Oxyd ->- Plasma. Die Leitfähigkeit ändert sich mit der Temp. gemäß der WlLSONschen 
Theorie für den Elektronenhalbleiter. Die WlLSONsche Energiedifferenz beträgt 
zwischen 1280 u. 1725° absol. 2,9 eV, darüber 6,6 eV. Die krit. Temp. 1725° absol. 
entspricht annähernd der Sinterungstemp. des A120 3. Auf den Anteil der Elektronen
diffusion bei den Unterss. von REIMANN, T r e l o a r , L o w r y  an der therm. Emission 
von oxydbedeckten Kathoden wird hingewiesen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 
157. 50— 66. 1/10. 1936. Rugby, Brit. T h o m s o n -H o u st o n  Co., Res. Lab.) E t z r o b t .

Werner Hartmann, Elektrische Untersuchungen an oxydischen Halbleitern. Die 
elektr. Leitfähigkeit gesinterter Plättchen von Al- sowie Ta-Oxyd wird gemessen. 
Die Raumerfüllung beträgt etwa 89%- Die Oxyde werden einer Temp.-Behandlung 
im Vakuum, 0 2 u. H2 ausgesetzt. Der elektr. Widerstand steigt mit steigendem Sauer
stoffgeh., d. h. die genannten Oxyde sind Red.-Halbleiter. Außerdem wird die Temp.- 
Abhängigkeit der Leitfähigkeit bestimmt. Mit der Verbesserung der Leitfähigkeit der 
Proben (bei Sauerstoffentzug) ist eine Abnahme des Temp.-Koeff. der elektr. Leit
fähigkeit verbunden. Bei Uranoxyd, einem Oxydationshalbleiter, zeigt die Messung 
des Halleffektes, daß die Leitfähigkeit auf einer Lochleitung beruht. Die Beweglichkeit 
der Ladungsträger ist kleiner als z. B. beim Cu20 . Die Beweglichkeit ist abnorm klein
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beim CuO, dessen Hallkonstante als negativ befunden wird. Die Zahl der Störstellen 
ist mit 1021/ ccm wesentlich größer als beim Uranoxyd (3 X 101S). (Z. Physik 102. 
709—33. 6/10. 1936. Berlin-Siemensstadt, Forschungs-Laboratorium II der Siemens
werke.) B r u n k e .

F. A. Makowski, Die Potentialverteilung in den Elektronenhalbleitern und die 
Bildmvg der Sperrschicht an der Grenze Metall-Halbleiter. In Fortführung der Unteres, 
von N a s s l e d o w  u . N e m e n o w  (C. 1 9 3 6 .1. 26) wird an den Halbleitern Se, Cu20, V20 5, 
Mo03 bei angelegter Spannung der Potentialabfall durch Sonden untersucht." An den 
Übergangsstellen Elektrode-Halbleiter treten Potentialsprünge auf, deren Größe von 
der Richtung der angelegten Spannung unabhängig ist, jedoch mit sinkender Temp. 
steigt u. mit steigender, angelegter Spannung relativ kleiner wird. Der Potential
sprung findet sich sowohl beim Aufsublimieren der Elektrode (Au, Ag, Cu, Pb, Fe) 
also auch beim Aufträgen durch Kathodenzerstäubung, beim Cu20  auch bei Herst. 
der Elektrode durch oberflächliche Red. Graphitelektroden ergeben einen ldeineren 
Sprung. Beim Se bewirkt intensive Beleuchtung der Übergangsstelle zur Elektrode, 
daß der Sprung verschwindet. (Physik. J. Ser. A. J. exp. theoret. Physik [russ.: 
Fisitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 6. 
329—38. 1936. Leningrad.) STACKELBERG.

F. Seidl, Elektrische Leitfähigkeit von mechanisch beanspruchten Seignettesalz- 
einkrystallen. Nach Verss. in Gemeinschaft mit H. Prokesch. Die Unterss. wurden in 
dem von Se id l  u. H u b e r  (C. 1936. I. 3088) angegebenen Druckapp. durchgeführt. 
Als Meßinstrument diente ein Quadrantenelektrometer. Die Belastung wirkte teilweise 
während des ganzen Meßvorganges, teilweise als Vorbelastung, teilweise erst, nachdem 
die Dauerleitfähigkeit erreicht war. — Als Versuchsobjekte dienten Einkrystalle, 
die möglichst wenig bearbeitet wurden. Die Elektroden bestanden meist aus Hydro- 
kollag mit aufgeklebten Messingplatten. — Die Trocknung geschah mit H „S 0 4. Die 
Messungen wurden bei Tempp. von 22—24° vorgenommen. Die Belastung betrug 
bis 60 kg, die elektr. Feldstärke 200—300 V/cm. — Die Vers.-Ergebnisse werden aus
führlich wiedergegeben. Der anomale Ladungsstrom läßt sich für kleine Zeitintervalle 
durch die KoHLRAUSCHsche Näherungsformel wiedergeben. Der spezif. Widerstand 
betrug bei 24° etwa 1013— 1014 fi-cm . Krystalle mit Rissen u. Sprüngen ergaben 
Leitfähigkeitswerte, die um Zehnerpotenzen höher lagen als die unverletzter Krystalle. 
Krystalle, die unterhalb der Elastizitätsgrenze beansprucht wurden, zeigten vorüber
gehende Leitfähigkeitserhöhung. (Z. Physik 101. 234— 54. 20/6. 1936. Wien, Univ.,
I. Physika]. Inst.) BÜCHNER.

N. D. Blorguliss; M. P. Bemadiner und A. M. Patiocha, Zur Frage der Tempe
raturabhängigkeit der Kathodenzerstäubung. Vff. untersuchten die Temp.-Abhängigkeit 
des krit. Potentials der Zerstäubung u. des Zerstäubungsgrades. Die Verss. zur Best. 
des krit. Zerstäubungspotentiales wurden mit der Anordnung von MORGULIS u. 
BERXADINER (C. 1935. I . 1503) ausgeführt. Als Zerstäubungsobjekt diente ein 
thorierter Wolframdraht. Die Zerstäubung erfolgte in Hg-Atmosphärc. Als Kriterium 
für den Beginn der Zerstäubung diente der dabei auftretende Abfall des aus dem 
thorierten Wolframdraht austretenden Elektronenstromes. Es wurde gefunden, daß 
die krit. Energie der Zerstäubung von der Temp. des Zerstäubungsobjektes im unter
suchten Temp.-Bereich 1350— 1750° absol. unabhängig ist. Oberhalb 1750° absol. ist 
die Messung wegen der dann einsetzenden Diffusion der Thoriumatome im Draht u. 
der dadurch verursachten Sekundärprozessc, unterhalb 1350° absol. wegen der zu 
geringen Elektronenemission des thorierten Drahtes nicht möglich. — Für die Unters, 
des Zerstäubungsgrades wurde eine Apparatur verwendet, die eine Entladungsstrecke, 
bestehend aus einer Oxydkathode mit gegenüberstehender Molybdänanode, u. eine 
senkrecht dazu angeordnete Wolframdrahtspirale als Zerstäubungsobjekt enthielt. 
Die Spirale konnte elektr. geheizt werden. Die Apparatur war mit Hg-Dampf gefüllt 
u. wurde ständig ausgepumpt. Die Menge des zerstäubten Materiales wurde durch 
Messung des Widerstandes der Wolframspirale in k. Zustand bestimmt. Der Zer
stäubungsgrad N  wurde berechnet zu N  == (e/m)-(H0/I-t) [1 — (RJR)] (Atom/Ion) 
(e =  Ladung, m =  M. der zerstäubten Ionen; Ma =  Anfangsmasse, R0 =  Anfangs
widerstand des Drahtes; R =  Widerstand nach der Zeit t, I  — Stromstärke des zer
stäubenden Ionenstromes). Die Temp. des Wolframfadens betrug 800—2000° absol.; 
die obere Grenze war durch die merkliche therm. Verdampfung des Fadenmateriales 
gegeben, die untere lag bei der Temp., die der Draht ohne zusätzliche Heizung infolge 
der Energie der bombardierten Ionen annahm. Die Messungen ergaben, daß inner-
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halb der Meßgenauigkeit kein Einfluß der Temp. auf den Zerstäubungsgrad des reinen 
Wolframs festzustellen ist. (Physik. Z. Sowjetunion S. 302—16. 1936. Kiew, Physikal. 
Inst, der Ukrain. Akademie der Wissenschaften.) BÜCHNER.

N. D. Morguliss, Zur Frage der themwelektrischen Emission in starken elektrischen 
Feldern. Vf. berechnet die Menge der Elektronen, die eine Glühkathode verlassen, indem 
sie d u r c h  den Potentialberg hindurchgelangen. Bei Feldstärken von 10° V/cm wird 
diese Menge beträchtlich, sie wird allerdings experimentell schwer nachzuweisen sein, 
da die ü b e r  den Berg gelangenden Elektronen stets stark überwiegen. (Physik. J. 
Ser. A. J. exp. theoret. Physik [russ.: Fisitscheski Shurnal. Ser. A. Shurnal experi- 
mentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 6. 3-39—45. 1936. Kiew, Phys. Inst. d. Ukrain. 
Akad. d. Wiss.) ' St a c k e l b e b g .

L. N. Dobretzov und G. A. Morozov, Thermische Ionenemission von mit Barium 
bedecktem Wolfram. Vff. untersuchten die Wechselwrkg. von Bariumatomen mit der 
Oberfläche von Wolfram. Die Meßapparatur war der von DOBRETZOV ähnlich u. 
bestand im wesentlichen aus einem Wolframdraht, der von der zylindr. Meßelektrode 
u. je einer vor u. hinter dieser angeordneten zylindr. Schutzelektrode umgeben ist, 
einem elektr. Ofen zur Erzeugung eines Ba-Dampfstrahles u. einem zwischen Draht 
u. Ofen angeordneten Blenden- u. Verschlußsystem. Der Wolframdraht war so an
geordnet, daß er bei geöffnetem Verschluß dem Ba-Dampfstrahl ausgesetzt war. — 
Bei Drahttempp. oberhalb 1800° absol. war der Draht frei von Ba, während er bei 
tieferen Tempp. von einer mit fallender Temp. zunehmenden Schicht Ba bedeckt 
war. — An dem glühenden Wolframdraht wird ein Teil der auftreffenden Ba-Atome 
ionisiert. Die Zahl der beim Auftreffen ionisierten Ba-Atome ist bei Drahttempp. 
über 1800° absol. wiederzugeben durch die Formel: n+/?i =  1/2 e~ T mit
m+ =  Zahl der entstehenden Ionen, n =  Zahl der neutralen Atome, die vom W-Draht 
verdampfen, i/> =  Austrittsarbeit des W (4,56 V), V =  Ionisationspotential von Ba 
(5,19 V), e =  Ladung des Elektrons, k =  BoLTZMANNsche Konstante, T =  Temp. 
des Drahtes. —  Drähte, die in k. Zustand mit einer B a-Schicht bedampft worden waren, 
zeigten eine Elektronenemission, die nach dem Erhitzen des Drahtes erst rasch, dann 
allmählich langsamer werdend abnahm, um so rascher, je höher die Temp. des Glüh- 
drahtes war. — Weiter wird die Verdampfungswärme der Ba-Atome vom W u. ihre 
Abhängigkeit vom Aktivierungsgrad untersucht. Für die Verdampfungswärme wird 
ein Wert von X =  (151 000 ±  10 000) cal/mol angegeben, u. für ihre Abhängigkeit 
vom Aktivierungsgrad 0 :  d X/d 0  — — 27 000 cal/mol für einen Bereich 0,3 2  0  S  0,7.
— Ferner werden Werte für die mittleren Verweilzeiten der Ba-Atome auf dem W 
für verschiedene Tempp. u. ©-Werte angegeben. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 352— 61. 
1936. Leningrad, Univ., Physical Inst., Electrophysical Dep.) BÜCHNER.

W . B. Nottingham, Einfluß der Krystallstruktur avf die Elektronenemission von 
„218“ -Wolframdraht. Vf. untersuchte die Energieverteilung der Elektronenemission 
von 218-Wolfram-Einkrystalldrähten einer Länge von 2,5— 10 mm. Längs des Um
fanges ergaben sich abwechselnd je  6 Zonen starker u. schwacher Emission. Beim 
Feld Null waren die Ergebnisse nicht eindeutig. Die Übereinstimmung zwischen den 
einzelnen Drähten war nicht so gut, wie bei thorierten Drähten. Eä wird angenommen, 
daß die Emission thorierter Fäden weit gleichförmiger ist, als die der 218-Drähte. 
Eine Näherungstheorie gibt gute Übereinstimmung mit den experimentellen Ergeb
nissen, unter der Annahme, daß die Austrittearbeit sinusförmig variiert mit einer 
maximalen Differenz von 0,5 Volt. (Bull. Amer. phvsic. Soe. 11. Nr. 4. 12. 5/6. 1936. 
Massachusetts Inst, of Technology.) * BÜCHNER.
*  A. Dobroljubski, Über die Wechselbeziehung zwischen der sekundären Elektronen
emission mit Photoempfindlichkeit und dem Thermoioneneffekt. Es werden die Schichten 
Cs-Cs20-Ag, Cs-Cs20-Ni u. Cs-Cs20-Cu auf ihre sekundäre Elektronenemission hin 
untersucht. Der Koeff. (ö) der sekundären Emission wird in der Hauptsache durch 
die integrale Empfindlichkeit im Ultravioletten bestimmt, d. h. die sekundäre Emission 
entsteht in der Oberfläche der Unterlage (Cu, Ag, Ni) u. auch in der Schicht Cs20. 
Man erhält deshalb Schichten ohne Photoempfindlichkeit im Sichtbaren jedoch mit 
n. sekundärer Emission. Wird die Schicht Cs-Cs20-Ag ergänzend ausgepumpt, so 
beobachtet man eine steigende Empfindlichkeit gegen weißes Licht, während ö nach 
Erreichung eines Maximums wieder abnimmt. Auch für die Schichten Ag20-Ag u. 
mehratomige Cs-Schichten auf Ag20-Ag fehlt ein Zusammenhang zwischen der dyna-

*) Photoelektr. Unters, in organ. Systemen vgl. S. 57.
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troncn- u. der Photoempfindlichkeit gegen weißes Licht. Ag20-Ag besitzt keine meß
bare Photoempfindlichkeit, während (5 =  1,2 bei 150 V ist, d. h. genau so groß wie 
bei mehratomigen Cs-Schichten. Bei Potentialerhöhung wird eine Sättigung der 
sekundären Emission erreicht. Diese beruht nicht auf einer Zerstörung der Raumladung, 
sondern auf einer Aussaugung der Unterlage von Elektronen durch die Cs20-Schicht. 
Die Thermoionenemission hat ihren Ursprung ebenfalls in tieferen Schichten als die 
Photoemission. (Z. Physik 102. 626—28. 25/9. 1936. Leningrad, Lab. für die 2. Elektro- 
umformung.) B r u n k e .

M. F. Jamieson, T. E. Shea und P. H. Pierce, Die Photozelle und ihre Wirkungs- 
weise. Nach einer Übersicht über die Art der Photoempfindlichkeit der Metalle, der 
Angabe der Austrittsarbeiten verschiedener Elemente u. der spektralen Empfindlich
keitskurven der Alkalimetalle, werden die Eigg. zusammengesetzter Photoschichten 
besprochen. Besonders die Eigg. der Cs-O-Ag-Photozelle werden aufgezeigt u. Vakuum
zellen mit gasgefüllten Zellen verglichen. (J. Soc. Motion Picture Engr. 27. 365—85. 
Okt. 1936. New York, Bell Telephone Laboratories.) B r u n k e .

H. Lessheim, Diamagnetisnms und Teilchcngröße. Die Unterss. über den Einfluß 
der Größe kleiner Teilchen auf den Diamagnetismus haben zu zwei verschiedenen 
Ansichten geführt: Abhängigkeit der Ergebnisse von der Oberflächengröße (R a O, 
C. 1936. H. 1129) u. Fälschung der Ergebnisse durch das Auftreten ehem. Rkk. bei 
kleinen Substanzteilchon (B h a t n a g a r , C. 1936. II. 761). Zur Klärung der Wider- 
sprüeho unternimmt Vf. eine krit. Betrachtung der gesamten Ergebnisse des Gebietes. 
Er kann zeigen, daß die theoret. Ausführungen R aos  a u f falschen Voraussetzungen 
über die Bindungsverhältnisse in einem Krystallgitter aufgebaut w'orden sind u. daß 
der Einfluß einer Vergrößerung der Oberfläche a u f den Diamagnetismus zu klein ist, 
um die beobachtete Abnahme zu erklären. Vf. stimmt dagegen der Erklärung B h a t - 
n a g a r s  vollständig zu. (Current Sei. 5. 119—27. Sept. 1936.) F a h l e n b r a c h .

E. Justi, Über die Beeinflussung von Umwandlungstemperaturcn durch ein äußeres 
Magnetfeld. Wenn die verschiedenen Phasen eines einheitlichen Stoffes verschieden 
magnet. sind, dann ändert sich ihre Energie in einem Magnetfeld verschieden stark 
u. das Gleichgewicht zwischen den Phasen muß durch das Magnetfeld gestört werden. 
K a p it z a  hat bei 0, wo die Susceptibilitätsunterschiede der gasförmigen, fl. u. y-kry- 
stallincn Phase besonders groß sind, vergeblich nach einem Einfluß magnet. Felder 
auf die Umwandlungstempp. gesucht. Vf. berechnet mit Hilfo des 2. Hauptsatzes 
der Thermodynamik aus dem Susceptibilitäts- u. Entropiesprung beim Umwandlungs
punkt die Größe des Effektes. Danach muß man bei 0  in einem Magnetfeld von
IO1 Oerstedt eine F.-Erhöhung von 3/ioooo° erwarten, bei der a-y-UmWandlung des Fe 
eine Erhöhung der Umwandlungstemp. um 2/icoo°- Diese Effekte sind experimentell 
natürlich nicht meßbar. (Physik. Z. 37. 766—68. 1/11. 1936. Berlin-Charlottenburg, 
Phys.-techn. Reichsanstalt.) F a h l e n b r a c h .

L. F. Wereschtschagin, L. W . SchubnikowundB. G. Lasarew, Die magnetische 
Susceplibilität von metallischem Cer. Vff. zeigen an dem gleichen Cerpräparat, das auch 
DROSHSHINA u . JaaN’ US (C. 1936. II. 3638) zur magnetotherm. Unters, verwandt haben, 
im Gegensatz zu diesen Autoren, daß nietall. Cer nicht dem CüRlE-WEiszschen Gesetz: 
y (T  — Q) — C im Temp.-Bereich von 20— 300° K folgt. Das Präparat zeigte eine Ab
hängigkeit der Susceptibilität von der magnet. Feldstärke im Sinne einer ferromagnet. 
Verunreinigung, was von DROSHSHINA u. Ja ANUS übersehen worden ist. Bei Erniedrigung 
der Temp. entfernt sich die 1/^-2’ -Abhängigkeit immer mehr von einer Geraden. Bei' 
sehr tiefen Tempp. erscheint eine neue Gerade mit anderer Neigung. Da die Neigung 
der Geraden ein Maß für das magnet. Moment ist, ist das magnet. Moment von der 
Temp. abhängig. Eine Erklärung wird durch eine Aufspaltung des Cerions im Felde 
des Gitters gegeben. Die von Trombe (C. 1934. II. 1425) zwischen 103 u. 200° K ge
fundene starke Temp.-Hysteris tritt an dem Präparat der Vff. nicht auf. (Physik. Z. 
Sowjetunion. Sond.-Nr. 1936. 107— 10. Juni. Charkow, Ukrain. Physikal.-Techn. 
Inst.) F ah len brach .

Audvey W . David und James F. Spencer, Magnetische Susceptibilität von binären 
Thalliutnlcgieningen. Es wurde die Abhängigkeit der spezifischen magnet. Suscepti
bilität der vollständigen Legierungssysteme von Thallium mit Wismut u. mit Cadmium 
von der Konz, gemessen. Die Legierungen wurden sowohl frisch hergestellt, als auch 
längere Zeit im Vakuum dicht unterhalb des F. getempert. Die Susceptibilitäten der 
reinen Metalle stimmen mit den Ergebnissen anderer Autoren gut überein. Im System 
Bi-Tl zeigt die Susceptibilität zwei Maxima bei bzw. 36 u. 71% Ti, die als das Vorhanden-



1937. I. A ¡. E l e k t r i z i t ä t .  M a gn etism u s. E le k t r o c h e m ie . 31

sein der beiden intermetall. Verbb. : Bi6Tl3 u. Bi2Tl3 angesehen werden müssen. Der 
Unterschied in den Susceptibilitäten zwischen den getemperten u. den ungetemperten 
Bi-Tl-Legierungen beträgt bis zu 12°/0, läßt aber keine Regelmäßigkeiten erkennen. 
Die Susceptibilität-Konz.-Kurve im System Ïl-Cd zeigt keine Unregelmäßigkeiten. Sie 
folgt dem Additionsgesetz des Magnetismus. Die Tl-Cd-Legierungen sind daher reine 
Mischungen. Die magnet. Resultate sind mit anderen physikal. Ergebnissen an denselben 
Legierungen in Übereinstimmung. (Trans. Faraday Soc. 32. 1512— 16. Okt. 1936. 
London NW 1, B e d f o r d  College.) F a h l e x b r a c h .
♦ Carlos E. Prélat, Die Stärke von Säuren und Basen. Zusammenfassende Darst. 
der Theorie von B r ö NSTED u . ihrer Folgerungen. (Chemia 10. 319—29. Juni 
1936.) R. K. Mü l l e r .

Robert Schwarz, Fritz Heinrich und Erika Hollstein, Beiträge zur Chemie des 
Germaniums. 17. Mitt. über das elektrochemische Verhalten des Germaniums. (16. vgl. 
C. 1936. I. 4698.) Vff. untersuchen ausführlich das clektrocliem. Verh. des Ge an 
Hand von Potentialmessungen u. Abscheidungselektrolysen. — Bei Potentialmessungen 
mit Ge-Blektroden konnten die von H a l l  u . K önig  (C. 1934. I. 1785) erhobenen Be
funde nicht bestätigt werden. Für die von H a l l  u . K ö n ig  angegebene Kette 
Ge- elektr./n-ZnS04/n-KCl, Hg2Cl2/Hg+ konnte keine Konstanz oder Reproduzierbar
keit der EK.-Werte festgestellt werden, da in lufthaltigen Lsgg. der Ge-Übcrzug der 
Cu-Elektrode außerordentlich rasch angegriffen wurde. Bei 0 2-freier Lsg. u. in C02- 
Atmosphäre wies die Kette Ge~clektr./0,5-n. HC104 +  0,025-m. Ge0«/ü,l-n. HCl/0,1-n 
HCl/Hg2Cl2/Hg+ einigermaßen Konstanz aüf bei einer EK. von rund 0,198 Volt. 
Die im ganzen unbefriedigenden Ergebnisse mit Gec]ektr.-Elektroden werden auf ver
schieden große H2-Okklusionen in der Metalloberfläehe zurückgeführt, da sich bei der 
Ge-Abscheidung H, mit ausscheidet. Mit geschmirgelten Ge-Krystallen als Elektroden 
wurden ebenfalls ËK.-Werte gemessen, die mit der Vers.-Dauer stark abnahmen. 
Verss. mit germanisiertem Ge oder Pt verliefen völlig ergebnislos, da hier keine homo
genen Ge-uberzüge erreicht werden können. Einigermaßen Konstanz u. Reproduzier
barkeit ließ sich nur mit natürlichen Ge-Krystallen als Elektroden erreichen, wobei 
die Kette Ge~kryst./0,5-n. HCIO.i +  0,05-n. GeO,/n, HCl, Hg2Cl.;/Hg+ eine durchschnitt
liche EK. von 0,093 V ergab, wobei die Werte langsam ansteigen. Um zu unter
suchen, ob es sich hier um das Potential Ge/GeIV handelt, wurden geringere Ge02- 
Konzz. gewählt, wobei jedoch die EK. absank, statt anzusteigen. Vff. schließen 
daraus, daß sich in Lsg. ein verwickeltes Gleichgewicht zwischen GeIV-, HGeO/- u. 
Ge03"-Ionen einstellt, das jedoch auf Grund der vorliegenden Messungen nicht über
prüft werden konnte. Die Best. eines Normalpotentials Ge/GeIV in wss. Lsgg. ist jedoch 
aus diesem Grunde nicht möglich. —  Verss. zur quantitativen élektrolyt. Abscheidung 
von Ge. Ge läßt sich aus Alkali-C03", -C20.,, -PO," '-O H ' u. tartrathaltiger Lsg. abschei
den, jedoch ist die Abscheidung nicht quantitativ. NHi+ stört. Es wurden die 
Kathodenpotential-Stromdichtekurven aufgestellt. In saurer Lsg. lagen die Ver
hältnisse ungünstig, da neben Ge sehr bald H 2 abgeschieden wird, so daß durch Hydrid- 
bldg. die H2-Überspannung weiter herabgesetzt wird u. bald nur noch H 2 abgeschieden 
wird. Depolarisatoren wie Persulfat verhindern zwar die H2-Bldg., lösen aber das 
ausgeschiedene Ge sofort wieder auf. In alkal. Lsg. liegen die Verhältnisse ähnlich 
u. es wird nach Bldg. einer zusammenhängenden Ge-Sehicht nur noch H 2 abgeschieden. 
(Amalgamieren der Elektrode ist ohne Erfolg.) Verss., das abgeschiedene Ge durch 
Mitausscheidung eines anderen Metalles vor H2-Einw. zu schützen, waren von Erfolg 
begleitet. Mit großen Zn-Überschüssen ließ sieh in alkal. Lsg. bei 85—90° Ge quanti
tativ abscheiden, jedoch waren infolge zu großer Abseheidungsgeschwindigkeit Un
genauigkeiten durch Lsg.-Einschlüsse gegeben. Bei der Mitabscheidung mit Sn nach 
SCHÜRMANN u. A r n o l d  (Chemiker-Ztg. 34 [1910]. 1117) wird jedoch Ge quantitativ 
u. fehlerfrei mit abgeschieden. Die Abseheidung erfolgte aus Cl-freier SnIV-Oxalatlsg. 
(Sn : Ge =  2 : 1) mit Germanatgeh., 150 ccm +  25 g KOH bei 85—90° mit verzinnter 
Kathode. CI', Na+, NH+4 u. Sn11 stören die Abscheidung. (Z. anorg. allg. Chem. 229. 
146— 60. 27/10. 1936. Königsberg, Univ., Chem. Inst.) Me c k b a c h .

Vincenzo Figliolia, Effetto termoionico e fotoelettrico. Pompei: Scuola tip. Pontificia 1030. 
(52 S.) 16». L. 4.

*) Elektroehem. Untere, an organ. Systemen vgl. S. 57.
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Simon De Bäcker, Eine neue Form der dynamischen Qasgleichungen. Durch Um

formung des Impulserhaltungssatzes eines strömenden Gases unter Einführung ge
wisser Hilfsgrößen wird eine Gleichung erhalten, aus der sich unter gewissen Näherungs
annahmen die klass. Beziehungen von S t o k e s -N a v ie r  u . die Wärmeleitungsgleichung 
eines einatomigen Gases ergeben. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 200. 1913— 15. 3/6.
1935.) W o it i n e k .

Erich Hückel, Zur Theorie binärer Lösungen. Zusammenfassung. Im ersten 
Abschnitt werden die thermodynam. Grundlagen der Theorie binärer Lsgg. nach 
folgenden Gesichtspunkten behandelt: Allgemeines über die Thermodynamik idealer 
u. wirklicher Lsgg., Theorie der Dampfdruckerniedrigung als Beispiel, Bedeutung der 
Mol.-Gewichte in Lsgg., thermodynam. Theorie des osmot. Druckes, ideale Lsgg. u. 
VAN’ t  HOFFSches Gesetz, calor. u. therm. Zustandsgleiehung. Der zweite Abschnitt 
umfaßt das spezielle Problem des thermodynam. Verh. von Lsgg., die größere Ketten
moll. enthalten, nach den Arbeiten von Me y e r  u. L ü h d e m a n n  (C. 1 9 3 5 .1. 3410). Vf. 
gibt eine eingehende Kritik der bisherigen Deutungsverss., insbesondere wird die 
PREDENHAGENSche Theorie der Dampfdruckerniedrigung (vgl. unter anderem C. 1936.
I. 1589) als nicht in Übereinstimmung mit dem Experiment u. als theoret. unbegründet 
abgelehnt. Abschließend wird endlich eine statist. Ableitung für die Mischungsentropie 
u. den osmot. Druck idealer Lsgg. gegeben. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 42. 
753— 78. Okt. 1936. Stuttgart, Techn. Hochsch., Inst. f. theoret. Physik.) W e ib k e .
★ Emile Mathias, über die Krümmung des Dichtedurchmessers. Vf. berechnet für 
einige Tempp. Werte für die von der Temp. linear abhängige Krümmung (c) des D.- 
Durchmcssers von Kohlenoxyd, Methyl-, Äthyl- u. Propylalkohol, sowie Mittelwerte für die 
Krümmungen des D.-Durchmessers von 24 organ. Stoffen, SnCl4, N2, Ar, 0 2 u. H2. 
Ferner werden Werte für den Quotienten c/M (M  =  Mol.-Gew.) der einzelnen Stoffe 
angegeben, jedoch ist c/M selbst in den natürlichen Gruppen der organ. Stoffe keines
wegs konstant. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 200. 1902—05. 3/6. 1935.) W o it in e k .

C. Robert, Dampfdruckmessungen an Indiumhalogeniden. Die benutzte Meß
anordnung u. ihre Arbeitsweise wird ausführlich beschrieben. Sie besteht in der Haupt
sache aus einem Spiralmanometer, dessen Konstruktion es gestattet, während der 
Dampfdruckmessungen zugleich die Absorptionsspektren der untersuchten Dämpfe 
aufzunehmen. Die Dampfdrücke werden auf 1 nun, die Temp. mit Ni-NiCr-Thermo- 
elementen auf ± 2 °  genau gemessen. Eine Kontrollmessung mit Al,Clc, dessen Dampf
druckkurve u. Kp. genau bekannt sind, erweist die Zuverlässigkeit der Apparatur. 
Die Resultate werden in zahlreichen Tabellen u. Kurven gegeben. Bei den 2-wertigen 
Salzen wird für die Verunreinigung durch 1-wertige an Hand der Absorptionsspektren, 
bei InCl., für anwesendes SO» graph. korrigiert. Bei den 1- u. 2-wertigen Halogeniden 
liegen die FF. unterhalb, bei den 3-wertigen oberhalb des Meßbereichs, so daß die 
angegebenen Dampfdruckgleichungen bei InCl3 u. InBr3 sich auf den festen, bei den 
übrigen auf den fl. Zustand beziehen. Aus den Dampfdruckkurven werden Gleichungen 
von der Form log p mui =  —Lj2,303 R T +  C' abgeleitet, wo L die nach C la u s iu s -  
CLAPEYRON berechnete mittlere Verdampfungswärme bedeutet, die sich innerhalb 
der untersuchten Tcmp.-Bereiche als gut konstant erweist. Ferner werden aus den 
Messungen die Ivpp.T60 u. daraus die absol. krit. Tempp. T,. mit Hilfe der Gleichung 
von GuLDBKRG-GüYE: T k — 1,55-T kp berechnet________

Temp.-Bereich L cal/Mol c- K P-760 Tk

Iu C l......................... 300-590° 21200 8,03 608" 1366°
In B r......................... 317—«48° 20700 7,74 662° 1449°
I n J ......................... 397—6SS° 21500 7,66 711° 1525°
I n C l j .................... 340-478° 42100 14,98 485° 1175°
In B r j .................... 335—611° 20500 7,84 632° 1403°
IuCl3 .................... 390-486® 37800 13,62 498°*) 1195°
I n B r , .................... 225—365° 25900 11,67 371°*} 998”

*) Sublimationspunkte.
Die Regel von R a m s a y -Y o u x G ist auf die In-Halogenide anwendbar. — Dampfdruck- 
messungen an den überhitzten Dämpfen zeigen, daß bei sämtlichen untersuchten

*) Thermochem. Untcrss. an organ. Systemen vgl. auch S. 58.
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Verbb. Temp.-Gebiete vorliegen, in denen die überhitzten Dämpfe dem idealen Gas
gesetz gehorchen. Innerhalb dieser Gebiete bestehen die Dämpfe ausschließlich aus
2-, 3- oder 4-atomigen Molekülen. Eine merkliche Dissoziation tritt bis zu den höchsten 
gemessenen Tempp. bei keinem der untersuchten Salze auf. Bei tiefen Tempp. zeigen 
die überhitzten Dämpfe die bekannte Abweichung des Dampfdruckes nach unten 
gegenüber dem nach dem idealen Gasgesetz berechneten. — Durch die spektroskop. 
Aufnahmen werden die Unteres, von W e h r l i  u. M ie s c h e r  (C. 1934. II. 725) über 
die Absoiptionsspektren der 2-atomigen Salze dahingehend ergänzt, daß die Ubergangs- 
wahrscheinlichkeit der Bandensysteme C größer ist als die der Systeme A, D, die außer
dem vom Chlorid über das Bromid zum Jodid abzunehmen scheint. Sowohl die Spektren 
der 3-atomigen, als auch die der 4-atomigen Verbb. weisen im Ultraviolett Kontinua 
auf, deren Maxima u. kurzwellige Grenzen im SCHUMANN-Gebiet zu liegen scheinen, 
u. die sich mit wachsendem Druck gegen längere Wellen hin ausdehnen. (Helv. physica 
Acta 9. 405— 36. 1936. Basel, Physikal. Anstalt.) B a n s e .

N. W . Kondyrew und G. W . Beresowski, Die Dampfspannungen der gesättigten 
Lösungen uvd der Hydrate des Magnesiumchlorids. Zur Messung der Dampfspannung 
des Systems MgCl2-H20  wurde die stat. Methode von B o l t e  u . von B r e m e r -F r o h w e in  
angewandt, wobei befriedigende Resultate erhalten wurden. Im einzelnen ■wurden 
die Dampfspannungen folgender Systeme bestimmt: 1. der gesätt. Lsgg. von MgCl2' 
6 HjO im Temp.-Gebiet 15— 100°; 2. des Systems MgCl.,-6 H20-MgCl2-4 H20  im Temp.- 
Gebiet von 20—150° u. 3. der Krystalle des 4-Hydrates im Temp.-Gebiet von 10— 160°. 
(Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obsch- 
tschei Chimii] 5 (67). 1246—51. 1935.) K l e v e r .

Jean Villey, Über die Berechnung der energetischen Verluste bei der Verbrennung. 
(Vgl. C. 1935. II. 2642. 2643.) (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 200. 1921—23. 3/6.
1935.) W o it in e k .

K. Clusius und H. Gutschmidt, Flammen von leichtem und schwerem Wasserstoff. 
ln einem senkrecht aufgestellten Rohr steigt eine Flamme bereits bei 4,1% H2 Luft 
bei Funkenzündung von unten auf, während 9%  H2 notwendig sind, damit eine stetig 
abwärts schreitende Flamme, bei Zündung von oben, zustande kommt. Nach H a r t e c k  
begünstigt die Konvektion der aufsteigenden h. Verbrennungsprodd. die Diffusion des 
gut beweglichen Wasserstoffs in die Flammenfront hinein. Boi Zündung von oben ist 
dies nicht der Fall. Durch Unters, der unteren Entzündungsgrenze, bei der die Aus
breitung einer Flamme in Gemischen von leichtem oder schwerem Wasserstoff mit 
reinem Sauerstoff oder Gemischen von Sauerstoff mit inerten Gasen vor sieh geht, 
wurde die HARTECKsehe Erklärung gestützt. Zwischen reinem 0 2 u. 0 2-N2-Gemischen 
besteht kein Unterschied in der unteren Entzündungsgrenze. Bei Zündung von unten 
ist diese für H , bei 3,9% u. für D2 bei 5,65%. Wird Neon oder schließlich Argon zu 
dem 0 2 zugemischt, so nimmt die Wasserstoffkonz, sehr stark ab. Bei Zündung von 
unten liegt bei einem Gemisch mit 20% 0 2 u. 80% Ar die Entzündungsgrenze für H2 
bei 2,73% u. für D2 bei 3,75%. Bei Helium ist die Konvektion am schwächsten u. 
deshalb liegt hier die Entzündungsgrenze bei Zündung von unten für H2 bei 5,76%, 
für D2 bei 7,41% (20% 0 2, 80% He). Für Kr u. X  w'ären noch kleinere Worte als 
für Ar zu erwarten. Zündet man H2-HD-Gemische von unten, so ist die Verbrennung 
dann, wenn die Flamme gerade noch existenzfähig ist, in der Nähe der Wand unvoll
ständig, so daß ungefähr 30% des ursprünglich zugesetzten Wasserstoffs von der 
Verbrennung nicht erfaßt wird. Da die Flamme langsam im Rohr hochsteigt, hat H2 
besser Gelegenheit als HD, aus der Nähe der Wand in die Flammenzone liineinzudif- 
fundieren u. zu verbrennen. Es tritt eine Anreicherung des schweren Isotops im Restgas 
ein. (Z. Elektroehem. angew. physik. Chem. 42. 498. Juli 1936. München, Nürn
berg.) Sa l z e r .

I- A. Ssuttschew, Die Abhängigkeit der Flammcngeschwindigkeit von der Anfangs
temperatur der Gasmischung. Experimentell werden Flammengeschwindigkeiten (v) 
von CO-Luftgemischen verschiedener Temp. gemessen. Die Vers.-Ergebnisse lassen 
sich durch die Formel lg v =  m T  +  n wiedergeben, wo m u. n von der Zus. des Gases 
abhängige Koeff. sind. (Physik. J. Ser. A. J. exp. theoret. Physik [russ.: Fisitscheski 
Shumal. Ser. A. Shumal cxperimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki] 6- 383—91. 1936. 
Moskau.) St a c k e l b e r g .

L. Keffler , Faktoren, die die Bildung von Salpetersäure im Verlauf der Verbrennung 
organischer Substanzen unter hohem Sauerstoffdruck beeinflussen. (Vgl. C. 1935. I. 
3o72. II. 191.) \rf. führt Unteres, aus, um festzustellen, welche Faktoren die Bldg.

XIX. 1. 3
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von H N 03 bei der Verbrennung organ. Substanzen unter starkem 0 2-Druck beeinflussen. 
Es ergibt sich, daß die gebildete Menge HNO, der bei der Verbrennung entwickelten 
Wärmemenge oder der Temp.-Steigerung im Calorimeter proportional ist. Ferner ist 
sie proportional dem Druck in der Bombe u. dem Prod. aus Druckzunahme u. Temp.- 
Steigerung. Der HN03-Geh. wächst mit der H2-Konz. im 0 2 in der Bombe, doch ist 
die Abhängigkeit zwischen HN03-Geh. u. N2-Zunahme nicht linear. Die bei 1° Temp.- 
Steigerung entwickelte HNO.,-Menge zeigt Schwankungen, deren relative Amplitude 
um so höher ist, je höher die H2-Konz. Es zeigt sich, daß im 0 2 Spuren verbrennbarer 
Verunreinigungen vorhanden sein müssen, die die Verbrennung des H2 negativ kataly
sieren. (J. Chim. physique 32. 741— 49. 25/12. 1935. Liverpool, Univ., Inorganic 
Dep., Thermochem. Lab.) Ga e d e .

A ,. G ren zsch ich tforsch u n g . K o llo id c h e m ie .
Wilder D. Bancroft, Die Phasenregel in der Kolloidchemie. Bei einer Betrachtung 

über die Anwendbarkeit der Phasenregel in ihrer gewöhnlichen Form auf kolloidchem. 
Rkk. kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daß man sie auf reversible Gleichgewichte in 
kolloidalen Systemen anwenden kann unter der Voraussetzung, daß man ein festes 
Adsorbens nur so lange als eine einzelne Phase ansehen kann, wie die Zahl u. die Struktur 
unverändert bleiben u. vorausgesetzt, daß man von einer adsorbierten Substanz annimmt, 
daß sie keine neue Phase im Sinne der Phasenregel bildet, obwohl sie tatsächlich neue 
Phasen bildet. Als Beispiel wird die Einw. von NaOH auf Cellulose besprochen. Es 
wird gezeigt, daß die Anwendung der Phasenregel u. die röntgenograph. Unters, dieses 
Systems sich nicht widersprechen, sondern ergänzen. Während die Phasenregel nur 
die Anzahl der festen Phasen angibt u. nichts über die Form aussagt, in der die gel. 
oder peptisierte Substanz adsorbiert ist, zeigt die röntgenograph. Unters, die Form, 
in der die adsorbierte Substanz aufgenommen ist, sagt aber andererseits nichts aus 
über die Anzahl der festen Phasen. (J. physic. Chem. 40. 43—45. Jan. 1936. Ithaca, 
New York, Departm. o f Chem., Cornell Univ.) G o t t f r ie d .

S. I. Djatschkowski, Kolloidchemie der hohen Temperaturen. (Colloid J. [russ.: 
Kolloidny Shurnal] 1. 513—23. 1935. — C. 1936. I. 3980.) V. Füner.

A, W . Kisselew, Zur Frage der Struktur von Kieselsäuregelen. Es wird der Einfluß 
der Entwässerung von Si02-Gelen auf ihre Aktivität — gemessen aus der Benetzungs
wärme — untersucht. Als Ausgangsstoff dient ein durch Hydrolyse von SiCl4 (Ein
leiten von SiCl4-Dämpfen in W.) gewonnenes Gel. Die Benetzungswärme wird mit 
einem elektr. adiabat. Calorimeter gemessen. Es werden bei der Trocknung bei x° 
folgende Änderungen des W.-Geh. (a°/0) u. der Benetzungswärme (6 cal/g) ermittelt: 
120° a 5,11, b 21,5; 260° a 4,60, b 20,15; 360° a 3,93, b 19,50; 550° a 2,56, b 15,60; 800° 
a 1,30, b 10,0; 1100° a 0, b ca. 0,1. Zum Vergleich wird die Benetzungswärme von Si02- 
Gel „ K a h l b a u m “  untersucht, die bei 175° etwas größer ist (24 cal/g), aber rascher ab
nimmt (3,4 cal/g bei 800°). Gegenüber Amylalkohol ist die Benetzungswärme etwas 
geringer als gegenüber W., erheblich geringer gegenüber Hexan. Die Mahlfeinheit des 
Si02-Gels ist von geringem Einfluß auf die Benetzungswärme. Bei auf 260° erhitzten 
Gelen ist die Anzahl der Moll., die mit einer adsorbierten Schicht gesätt. sind, ziemlich 
genau dieselbe, wie sie sieh als Zahl der OH-Gruppen aus der adsorbierten W.-Menge 
ergibt. Vf. nimmt daher an, daß die akt. Oberfläche des Gels mit OH-Gruppen besetzt 
ist, die an das Si02-Skelett gebunden sind. Man kann die akt. Oberfläche des bei 260° 
entwässerten Si02-Gels auf 106 qcm/g schätzen. Es wird vermutet, daß bis 120° un
gebundenes W. aus den Ultraporen entweicht, dann bis 1100° allmählich der Zerfall des 
Gels sich vollzieht. Eine Änderung der Röntgenstruktur tritt bei Fortsetzung des Er- 
hitzens auf 1100° nicht ein. (Colloid J. [russ.: Kolloidny Shurnal] 2. 17—25. 1936. 
Moskau, Zementinst. u. Textilinst., Physikal.-chem. Lab.) R. K. MÜLLER.

Br. Jirgensons, Über die Flockung lyophiler Kolloide durch Nichtelektrolyte und 
Salze. Bei der Koagulation dialysierter Casein-, Hämoglobin- u. Stärkesole durch 
Alkohole (oder ähnliche Nichtelektrolyte) steht der Flockungsgrad nicht in linearer 
Beziehung zu der Alkoholkonz.; jeder Alkohol hat ein bestimmtes Wirkungsmaximum. 
Koaguliert man die Sole durch organ. Stoffe u. durch Salze in kleinen u. mittleren 
Konzz., so verläuft die Koagulation rascher als bei Zusatz von Salzen allein oder von 
organ. Stoffen allein. Bei der Flockung durch oberflächenakt. organ. Stoffe in steigenden 
Konzz. erhält man Kurven mit einem Sensibilisierungsmaximum u. einem Floekungs- 
minimum (bei konstanter Salzkonz.). Bei 30— 60 Vol.-°/0 der organ. Fl. u. hoher Salz
konz. tritt Stabilisierung ein. Stark flockende Salze [z. B. CaCl2, Mg(NO,)2] können
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in höheren Konzz. auch allein (d. h. ohne organ. Stoff) stabilisieren. Harnstoff, Glyko- 
koll u. d,l-Alanin zeigen bei der Koagulation des Albumins durch HgCl2 eine stabili
sierende Wrkg., die mit der Polarität der Stabilisatormoleküle im Zusammenhang steht. 
(Kolloid-Beili. 44. 285—386. 15/10. 1936. Riga, Lettland, Univ., Chem. Inst.) S i e h r .

W . G. Eversole und Edw. W . Doughty, Der Diffusionskoeffizient und scheinbare 
Radius des Cupriions in Kieselsäuregelen. Es wurde photometr. die Diffusion von 
CuClfLsgg. in Kieselsäuregele gemessen. Der Diffusionskoeff. ergibt sich aus der 
Gleichung: D =  (X a2/4  t [1 —  (2 U E jX a2/t)]2 [l/(ln m0 —  ln m ')]; in dieser Gleichung 
bedeuten m0 die Konz, der diffundierenden Ausgangslsg., m' irgendeine Konz. < ?«0, 
X a der Abstand der Konz, m' von der Oberfläche des Gels zur Zeit t, U die Beweglich
keit des Cu"-Ions (4 x  10~4 cm/sec) u. E das Potential der Lsg. bezogen auf das des 
Gels. Als Mittelwert aus einer Reihe von Messungen ergab sich D zu 4,6 x  10” 6 cm/sec. 
Mittels dieses Wertes wurde nach dem STOKES-ElNSTElNschen Gesetz der Radius 
des hydratisierten Cu"-Ions berechnet nach der Formel r =  (R  TjN) (1/6 7t t] D). 
Für die Viseosität ?; wurde 0,00895 angenommen. Es ergab sich r — 5,2 -10-8 cm. 
(J. physic. Chem. 40. 55—60. Jan. 1936. Iowa City, State Univ., Div. o f Physical 
Chem.) G o t t f r ie d .

Z. Karaoglanov und B. Sagortschev, Induktive Fällungs-und Auflösungsvorgänge, 
bei welchen sich Ferri- und Chromisalze beteiligen. Der Einfluß von Cr’ "-Ionen auf die 
Fällung von Fe” '-Lsgg. mit CH3COONH4 (Bldg. von „bas. Ferriacetat“ ) wird an 
Fe(N03)3-Cr(N03)3-Lsgg. wechselnder Zus. untersucht. Ist das Atomverhältnis 
Fe : Cr >  2, so ist die Fällung vollständig, für Fe : Cr <  0,5 tritt keine Fällung ein, 
im dazwischen liegenden Bereich ist die Fe- u. Cr-Fällung unvollständig. Damit Fällung 
eintritt, muß die CH3COONH4-Konz. eine Mindestgrenze überschreiten, weitere Zu
nahme hat geringen Einfluß. NH4C1, (NH4)2S04 begünstigen die Fällung, die Menge 
des Nd. nimmt mit der Dauer des Kochens zu. —  Ndd. aus reinen Fe(N03)3-Lsgg. 
enthalten weniger CH3COO', als der Formel Fe(OH)2CH3COO entspricht, bei e r z 
haltigen Lsgg. steigt der CH3COO'-Geh. des Nd., S04"  substituiert CH3COO' fast 
vollständig (mehr bei reinen Fe’ ’ ’-Lsgg.), CI' nur sehr wenig. Die gekochten Lsgg. 
zeigen Tyndalleffckt, keine Fe’ "-Rk. Es wird angenommen, daß beim Kochen reiner 
F e " ’-Lsgg. mit Acetat kolloidales Ferrihydrat entsteht, das als ionogenen Bestandteil 
bas. Ferriacetat enthält. Beim Kochen von Fe “ ’-Cr’ "-Lsgg. bilden sich Heterokoll., 
die Fe, Cr, CH3COO enthalten. — Analysenmethoden: Best. von Cr durch Yi-std- 
Kochen der alkal. Lsg. mit Br-W., Filtrieren, Fällen des Chromats mit Pb(N03)2 aus 
dem angesäuerten Filtrat; Best. des Fe aus der Differenz aus dem Gemisch der mit 
NH3 gefällten Oxyde; Best. von CH3COO' durch Dest. der schwefelsauren Lsg. bis 
140° in eine Lsg. von KJ, K J03, Na2S20 3 u. jodometr. Best. der Änderung des Na2S20 3- 
Geh. (Kolloid-Z. 72. 291—301. Sept. 1935. Sofia, Univ., Chem. Inst.) H u t h .

J. L. Russell und Eric K . Rideal, Untersuchungen über thixotrope Gelatinierung.
I. Der Mechanismus der thixotropen Gelatinierung. Vff. untersuchen die Wrkg. von 
thixotropem Al(OH)3-Sol auf Suspensionen von amorpher Si02 (Teilchengröße 0,5—2 ¡x) 
u. von Quarzsuspensionen (20— 160 /x). Bei Zugabe von einem Teil Al(OH)3 auf 
12500 Teile Si02 koagulierte die Si02-Suspension bereits als negatives Gel, bei 1 Al(OH)3 
auf 2000 Si02 wurde der. isoelektr. Punkt erreicht, bei 1 Al(OH)3 auf 50 Si02 erhielt 
man ein elektropositives Gel; die Gelatinierung erfolgte mit der gleichen Geschwindig
keit wie bei dem Verhältnis 1: 12500. Die Quarzsuspensionen verhalten sich ähnlich. 
Es wurde ferner der Elektrolyteinfluß untersucht, indem das Vol. des Sediments von 
A1(0H)3-Si02-Gemischen, denen Na2HP04 in verschiedenen Mengen zugesetzt war, 
bestimmt wurde. Vff. diskutieren die Theorien der Gel-Bldg. u. schließen sich der 
Ansicht an, daß die thixotrope Gelatinierung auf orientierte Koagulation des kolloiden 
Materials zurückzuführen ist. (Proo. Roy. Soc., London. Ser. A. 154. 540—49. 1/5. 
1936. Cambridge, Lab. of Colloid Science.) JuZA.

J. L. Russell, Untersuchungen über thixotrope Gelatinierung. II. Die Koagulation 
von Tonsuspensionen. (I. vgl. vorst. Ref.) Vf. untersucht die Koagulation von Ton
suspensionen mittlerer Konz. (0,5%) hei Zugabe von NaCl. Unter 0,05-n. NaCl wird 
keine Koagulation, darüber werden drei verschiedene Arten von Koagulation beobachtet: 
Zwischen 0,05- u. 0,11-n. NaCl erhält man eine teilweise Flockung von etwas lyophobem 
Charakter, zwischen 0,11- u. 0,12-n. NaCl eine thixotrope Gelatinierung. Oberhalb 
dieser Konz, erhält man zunächst eine Flockung, die mit der zuerst angeführten Ähn
lichkeit hat, bei Konzz. von 0,4-n. NaCl erhält der Vf. eine dritte Art der Koagulation von 
lyophilem Charakter. Es werden ferner auch die Einflüsse anderer Kationen (K, H, Ca)

3*
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auf die Koagulation u. die mechan. Eigg. der Gele untersucht. Aus den Verss. 
zieht der Vf. den Schluß, daß der Ton aus einem hochdispersen, gelbildenden u. ferner 
aus einem gröberen, nicht gclbildenden Material besteht. Die kolloiden Eigg. der beiden 
Bestandteile werden bis zu einem gewissen Grad durch den anderen Bestandteil be
einflußt. Viscositätsunterss. an den thixotropen Gelen zeigten, daß die Viscosität 
der dritten Potenz des angewendeten Drucks proportional ist. (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. A. 154. 550—60. 1/5. 1936.) ‘ JüZA.
*  N. K . Adam, Oberflächenchemie. Kurzer Bericht über eine Diskussion über das 
Thema „Oberflächenchemio“  bei dem Norwich meeting der British Association. Es 
wird insbesondere auf die Wichtigkeit von Oberflächenrkk. bei biochem. Vorgängen 
hingewiesen. (Nature, London 136. 499—500. 1935.) J ü z a .

H. Vigneron, Die Chemie der Oberfläche. Zusammenfassender Bericht, betreffend: 
Monoatomare Schichten auf Metallen u. F1I. u. Schmierung von Metalloberflächen. 
(Nature, Paris 1936- I. 402— 05. 1/5. 1936.) J ü z a .

A . Ganguli und P. Mitra, Bemerkung über Oberflächenspannung und deren Ände
rung mit der Temperatur. Es wird, unter Verwendung des von  L o n d o n  (vgl. C. 1930.
I . 2997) angegebenen quantenmechan. Ausdrucks für die v a n  d e r  WAALSschcn K räfte, 
eine Form el für die Oberflächenspannung u. deren Tem p.-Abliängigkeit abgeleitet. 
(Current Sei. 4. 23— 24. 1935. Chandernagore, Science Lab., Coll. Dupleix.) J u z a .

M. Lemarchands und L. Convers, Experimentelle Untersuchungen über die Ober
flächenspannung des Quecksilbers und seiner Legierungen. Vff. bestimmen die Ober
flächenspannung A  des Hg, indem sie sie aus dem Gewicht der Hg-Tropfen berechnen. 
Die Arbeitsmethode ist angegeben. Die Werte für A  an der Luft sind tabellar. wieder
gegeben. Es zeigt sich eine Abhängigkeit von A  von der Tropfperiode. — Es werden 
Messungen im Vakuum ausgeführt. Die Meßapparatur ist beschrieben. Für A ergibt 
sich ein Wert von 435 Dyn. Es wird angenommen, daß noch ein 2. instabiler Wert von 
470 Dyn existiert, der auf eine andere Atomgruppierung im Hg zurüekgeführt wird. — 
Die Messungen der Oberflächenspannung von Ca-Amalgam ergeben, daß sehr leicht 
starke Schwankungen der Werte durch Oxydation verursacht werden, u. daß eine Ver
besserung des Vakuums bei diesen Messungen erforderlich ist. (J. Chim. physique 32. 
657— 69. 25/11. 1935. Lyon, Chaire de Chimie industrielle de la Faculté des Sciences; 
Lab. de Chimie physique appliquée.) Ga e d e .

A . W . Rakowski, D. N. Tarassenkow und A. W . Komandin, Der Einfluß eiiier 
festen Fremdphase auf den Gefrierpunkt von TFasser und von schwachen wässerigen 
Lösungen. I. System: Quarzsand-Wasser. Zur Erforschung der im Boden vor sich 
gehenden physikal.-ehem. Prozesse wmrde als Teilsystem der Einfluß der Oberfläche 
von Fremdsubstanzen auf die Temp. des Gefrierens von W. untersucht. Die Verss. 
zeigten, daß, je größer die Oberfläche der Fremdsubstanz (Quarzsand), um so niedriger 
die Gefriertemp. des W. ist. Unter Berücksichtigung dessen, daß das Gefrieren des W. 
in Ggw. der Fremdphase als Maß für die Größe der Wrkg. der Oberflächenkräfte dienen 
kann, ergibt sich aus den ausgeführten Berechnungen, daß die Wrkg. dieser Kräfte 
sich bis zu einer Entfernung von 10000 Moleküldurchmesser ausdehnen kann. Die 
Ggw. von Salzen [Ca(N03)? u. Na2C03] in der Lsg. übt außer der molekularen Gefrier
punktserniedrigung keinen Einfluß auf den Gefrierpunkt des W. aus. (Chcm. J. Ser. A. 
J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5 (67). 
1273— 78. 1935. Moskau, Univ.) K l e v e r .

Utsab Kumar Bose, Eine neue Art von Ringphänomen in aufgestäubten Metall
filmen. Bringt man auf eine gereinigte, nicht entgaste Glasplatte ein Kügelchen Plastizin 
oder einen Tropfen Ölsäure u. bestäubt die Platte kathod. mit Ag oder Cu, so bilden 
sich um den Tropfen konzentr. farbige Ringe. Die Ölsäure zerfließt auf der Platte 
erst, wenn die Entladung eingesetzt hat. Es wird angenommen, daß die kondensierten 
zerstäubten Metallteilchen einen fl. oder gasartigen Klm bilden, auf den sich die Olein
säure ausbreitet u. so die Interferenzringe hervorgerufen werden. Ähnliche Verss. 
mit Paraffin lieferten keine Interferenzringe. — Daß sich der Ölsäuretropfen erst nach 
Beginn der Entladung ausbreitet, kann dadurch erklärt werden, daß die Kohäsiv- 
kräfto an der Oberfläche des Tropfens durch Adsorption von Metalltcilchen herab
gesetzt w'erden; die in Kontakt befindlichen Oberflächen sind dann nicht mehr Glas- 
Säure-Luft, sondern Metallfl.-Säure-Luft. (Nature, London 138. 684—85. 17/10. 
1936. Lucknow. Univ., Physikal. Lab.) GOTTFRIED.

*) Vgl. S. 59, 62.
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John M. Reiner, Trennungsmechanismus in veränderlichen Systemen. Der Befund 
einer Arbeit von RASHEVSKY (C. 1935. I. 1816) wird erweitert. 1. Es wird die Konz.- 
Verteilung u. die damit verbundene Verteilung der osmot. Kräfte in einem fl., meta
stabilen System, das einer unendlich langsamen Veränderung unterliegt, untersucht. 
Die ungleiche Kräfteverteilung wird als Maßstab für die Instabilität genommen. Hier
bei resultiert eine Gleichung, die den krit. Radius, bei dem das System instabil wird, 
bestimmt. Sie wird im einzelnen untersucht mit Hinblick auf ihren Einfluß auf den 
phys. Parameter des Systems. Es wird festgestellt, daß bei einer bestimmten Größe 
des Systems der krit. Wert von der Oberflächenspannung unabhängig ist. — 2. Die 
Diffusionsgleichungen werden für ein System integriert, in dem die Rk.-Geschwindig
keit nicht konstant, sondern eine lineare Funktion der Konz. ist. Die Diffusions
gleichung wird hierbei anders als bei 1, im übrigen sind die Verhältnisse dieselben. 
(Physics 7. 368—74. Sept. 1936. Chicago, Illinois, U. S. A., Univ.) Me c k b a c h .

W . K . Nikiforow und A. P. Runzo, über das Brechungsgesetz in 'periodischen 
Niederschlägen. (Vgl. C. 1936. I. 3447.) Aus der Anwendung der Vorstellungen von 
DE B r o g l ie  auf die Bldg. der LlESEGANGSchen Ringe ergibt sich, daß sin ocj/sin a2 =  
F2/F;l =  n (a, =  Einfallwinkel, a2 =  Brechungswinkel, Vl u. V2 =  mittlere Ge
schwindigkeit der Bewegung der Teilchen in Richtung des Diffusionsfeldcs). Experi
mentell wird die Diffusion gesätt. Pb(N03)2-Lsg. in 5°/0ig. Agar-Agar in l ° /0ig. Agar- 
Agar mit 0,02-n. Konz, an K J (u. umgekehrt) untersucht; in einem Teil der Verss. 
werden die Agar-Agarlsgg. durch 6%ig- Agar-Agar u. 10%ig. Stärke ersetzt. In allen 
Fällen bestätigt sich die Konstanz von V2/V1. (Colloid J. [russ.: Kolloidny Shurnal]
2. 229—38. 1936. Minsk, Chem. Inst. d. weißruss. Akad. d. Wissensch.) R. K. M ü l l e r .

M. Wolarowitschund D. Tolstoi, Über Viscosität und Plastizität disperser Systeme.
VI. Untersuchung des Einflusses von Temperatur und Elektrolyten auf die plastischen 
Eigenschaften von Kaolin. (V. vgl. C. 1936. I. 1388.) Ausführlichere Wiedergabe der
C. 1935. I. 2577 referierten Arbeit. (Kolloid-Z. 73. 92—96. Moskau, Forsch.-Inst. f. 
angew. Mineralogie.) K l e v e r .

D. M. Tolstoi, Über Viscosität und Plastizität disperser Systeme. VII. Unter
suchung der plastischen Strömung im Apparat mit längs-verschiehbaren Zylindern. (VI. vgl. 
vorst. Ref.) Es wurde eine Methodik zur Best. der Fließfestigkeit u. der Schubmoduls 
mineral. Suspensionen hoher Konz, in einem App. mit einem längsverschiebbaren 
Zylinder, in dem die Möglichkeit des Gleitens an der Oberfläche des Zylinders beseitigt 
war, ausgearbeitet. D ie Verss. mit wss. Kaolinsuspensionen u. Kaolinsuspensionen 
in Glucose-Glycerinlsgg. zeigten bei der Messung der Feuerfestigkeit eine Über
einstimmung mit den mit einem rotierenden Zylinder erhaltenen Daten (vgl. vorst. 
Ref.). Bei sehr geringen Geschwindigkeiten wird die BiNGHAMsclie Gleichung der 
plast. Strömung für mineral. Suspensionen hoher Konz, nicht mehr erfüllt. (Kolloid-Z. 
73. 96— 101. Moskau, Forsch.-Inst. f. angewandte Mineralogie.) K l e v e r .

H. Remy und w. Seemann, Abhängigkeit der Nebelabsorption durch Flüssigkeiten 
von der Blasengröße. II . (I. vgl. C. 1936. I. 3474.) Verss., eine Gesetzmäßigkeit der 
.Nebelabsorption in Abhängigkeit von der Blasengröße zu finden, ergaben bei Ver
wendung von Einleitungsrohren verschiedener Weite eine sehr komplizierte Abhängig
keit, dagegen ergibt sich eine einfachere Abhängigkeit, wenn die Änderung der Blasen
größe durch Änderung der Strömungsgeschwindigkeit bei konstanter Rohrweite be
wirkt wird. Die Blasengröße nimmt mit zunehmender Rohrweite zuerst ab, dann 
zu; je größer die Strömungsgeschwindigkeit, desto weiter reicht das Gebiet der Ab
nahme zu größeren Rohrweiten. Die Zunahme der Absorption mit steigender Blasen
größe kann nicht durch die zunehmende Steigzeit der Blasen in der Lsg. erklärt werden, 
von wesentlichem Einfluß ist dagegen die Blasenbldg.-Geschwindigkeit. Diese zeigt 
eine einfachere Abhängigkeit von Rohrweite u. Strömungsgeschwindigkeit u. nähert 
sich mit zunehmender Geschwindigkeit einem von der Rohrweite unabhängigen End
wert. Die Abhängigkeit der Absorption von der Blasenbldg.-Zeit zeigt ähnlichen aber 
einfacheren Kurvenverlauf als die Abhängigkeit von der Blasengröße. In  dem unter
suchten Bereich gehorcht die Steigzeit von Luftblasen (0,03—0,4 ccm) in W. u. CaCl2- 
Lsg. nicht dem STOKESschen Gesetz, abgesehen von Blasen kleiner als 0,06 ccm in 
CaCl2-Lsg. (Kolloid-Z. 72. 279— 91. Sept. 1935. Hamburg, Univ. Chem. Staatsinst. 
Anorg. Abt.) H ü TH.

F . Durau, Über eine Apparatur zur Herstellung von Adsorptionspulvem aus Metallen 
unter Stickstoff bzw. anderen Gasen. Die Unstimmigkeiten u. häufige Irreproduzierbar
keit von Adsorptionsmessungen verschiedener Autoren, ausgeführt mit Metall- oder
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Salzpulvern, schiebt Vf. auf die verschiedenen Darst.-Methoden der Adsorbentien. 
Wird z. B. ein Adsorptionspulver unter N2 bei völligem Ausschluß von Luft hergestellt 
(vakuumgeschmolzenes Elektrolyt-Fe), so adsorbiert es CO rein u. augenblicklich. Wird 
das Fe-Pulver jedoch mit Luft in Berührung gebracht, so tritt zur ursprünglichen 
Adsorption noch eine zusätzliche Chemosorption hinzu. Vf. beschreibt eine Apparatur, 
dio es gestattet,' feinkörnige Sägespäne oder Feile von Metallstäben in N,-Atmosphäre 
herzustellen, unter Ausschluß von Fremdgasen. Der Nachteil der Apparatur liegt 
darin, daß Spuren des Sägen- oder Feilenmaterials durch Verschleiß mit in die Pulver 
hineingelangen. Vf. glaubt diesen Schwierigkeiten jedoch begegnen zu können. (Phy
sik. Z. 37. 684— 88. 1/10. 1936. Münster, Univ. Phys. Inst.) Me c k b a c h .

A . S. Schachow, Über einige Adsorptionseigenschaf len des Eisenhydroxyds. Vf. 
untersucht die Adsorption von Oxalsäure an Fe20 3 verschiedener Darst. Das Ad
sorptionsvermögen hängt weitgehend von der Darst.-Weiso ab. Neben der Adsorption 
erfolgt teilweise Auflsg. des Fe20 3. Wenn man die im gesamten Vol. nach der Adsorption 
verbleibende Oxalsäuremenge (mg-Äquivalente) mit G1, dio adsorbierte Menge mit 
C2, die in fester Phase verbleibende Menge Fe20 3 mit mu die in der Oxalsäure gel. 
Menge Fe20 3 mit m2 bezeichnet, dann ist G.Jm  ̂ u. m2IC1 konstant für ein gegebenes 
Gel, unabhängig von der Oxalsäurekonz. Diese Beziehungen können zur Best. der 
Gelmodifikation (Herst.-Methode, Alter) benutzt werden. (Colloid J. [russ.: Kolloidny 
Shumal] 2. 215— 23. 1936.) R . K. M ü l l e r .

Floyd Earl Bartell, Laboratory manual of colloid and surface chemistry. Ann Arbor: Edwards
Bros. 1936. (187 S.) 4°. 2.50.

B. Anorganische Chemie.
Paul Baumgarten, Die Bildung von Dithionat durch die Einwirkung von Pyro- 

sulfat auf Sulfit. Eine Antwort an H. Basselt und A. J . Henry. Daß B a s s e t t  u . 
H e n r y  bei ihren Verss. über die Einw. von Pyrosulfat auf Sulfit (vgl. C. 1936. I. 730) 
kein Dithionat erhalten haben, führt der Vf. darauf zurück, daß sie bei ihren Verss. 
zu wenig Dicarbonat zugegeben haben. Wiederholung der Verss. des Vf. ergab ein
wandfrei die Bldg. von Dithionat. (J. ehem. Soc. London 1936. 1569—70. Okt. Berlin; 
Univ.) G o t t f r ie d .

P. P. Budnikov und E. I. Krec, Über die Entwicklung von Schwefeloxyden aus 
Calciumsulfat mittels Chlor in Gegenwart von Katalysatoren und gleichzeitige Darstellung 
von Salzsäure und Schwefelsäure. Es wurde zunächst in dem Temp.-Bereich von 700 
bis 1160° die Zers, von CaS04 in Ggw. von Cl2 untersucht. Eine fast 100%ig. Ausbeute 
an S03 wurde zwischen 1100— 1150° erzielt. Durch Zusatz von Si02, Na2S04, NaCl, 
Na2S04 +  Si zu dem CaS04 wird die Rk.-Temp. herabgesetzt. So ist bei reinem CaS04 
zwischen 1000— 1050° die Ausbeute 23j5%, bei Zusatz von z. B. SiO» 86,5%- Hierauf 
wurde die Zers, der CaS04 bei 900— 950° untersucht unter Zusatz von je 0,1 g-Mol 
NiS04, CuS04, MnCl2, Mn02, MgS04, Fe20 3 u. KCl zu 1 Mol CaS04. Die größte Wrkg. 
hatte NiS04 (Ausbeute 70%), die geringste KCl (18,5%). Hierauf wurde die Zers, 
bei Zugabe von Holzkohle (1 : 4 CaS04: Kohle) bei 450—500 u. 700—750° untersucht. 
Ausbeute im ersten Fall 1,3%, im zweiten Fall 96,2%. Gleichzeitige Einw. von über
hitztem W.-Dampf hatte keinen Einfluß auf die Ausbeute. Wird statt krystallisierter 
Si02 Kieselsäuregel oder amorphes Si02 als Katalysator benutzt, so wird die Ausbeute 
gesteigert. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. U. R. S. S. 1936. III. 161—66. Charkow, 
Inst. f. ehem. Technologie.) GOTTFRIED.

G. W . Morey, Die silicatchemischen Untersuchungen im geophysikalischen Labora
torium des Carnegie-Institutes zu Washington. Das gcophysikal. Laboratorium existiert 
jetzt 30 Jahre, u. es wird aus diesem Anlaß eine Zusammenfassung der Forschungen 
über die Phasengleichgewichte von Silicatsystemen unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer Anwendung auf geolog. u. mineralog. Probleme gegeben. Während die Arbeiten 
über Vierstoffsystemo bisher nicht zum Abschluß kamen, u. die Phasenbeziehungen 
eines n. Granits Behandlung eines 5-Stoffsystems mit Variabein an Druck u. Temp. 
erfordern, sind aus Bearbeitungen von Zwei- u. Dreistoffsystemen Ergebnisse von 
großer techn. Bedeutung erhalten worden. Sind in Ggw. von Silicaten auch Eisenoxyde 
vorhanden, so muß auch der Sauerstoff als Bestandteil gewertet werden. Bei gesteins
bildenden Systemen spielt auch W. eine bedeutende Rolle. (J. Soc. Glass Technol. 20. 
245— 56. Aug. 1936. Washington, Geopkysical Lab.) P l a t z m a n n .
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P. P. Budnikov und E. I. Kreö, Verhalten der verschiedenen Modifikationen von 
Kieselsäure gegen Chlor bei hohen Temperaturen. Es wurde die Einw. von Cl2 auf Berg- 
krystall, geschmolzenes Si02, Kieselsäuregel, amorphes Si02, Sand von Tchasow-Yar, 
sowie letzterer christohalitisiert durch Erhitzen auf 1550° für den Temp.-Bereich von 
700—1150° untersucht. Es wurde gefunden, daß zwischen 900—950° Rk. eintritt, 
doch ist der Gewichtsverlust der Si02-Proben in allen Fällen sehr gering. Durch vor
heriges Erhitzen der Proben sinkt die Einw. des Cl2. Bedeutend gesteigert wird sie 
dagegen durch Ggw. von Holzkohle; so verlor amorphes Si02 nach 1-std. Erhitzen 
auf 1100— 1150° 40,56% an Gewicht, während ohno Holzkohle der Gewichtsverlust 
nur 1,30% betrug. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. U. R. S. S. 1936. III. 167—69. Charkow, 
Inst. f. ehem. Technologie.) GOTTFRIED.

P. E. Gishler und 0 . Maass, Studien in dem System Calciumoxyd-Schwefeldioxyd- 
Wasser. IV. Dampfdruckuntersuchungen in Gegenwart von Cellulose und, Holz. (III. vgl.
C. 1936. II. 444.) Vff. beschreiben eine Vers.-Apparatur u. eine Vers.-Methode, die 
geeignet ist, die Sulfitzers. von Holz u. Cellulose bei konstanter Siedetemp. (130 ±  0,1°) 
(Vers.-Dauer 8—30 Stdn.) u. konstanter Fl.-Zus. zu verfolgen. Gemessen wird der 
nach bestimmten Rk.-Zeiten vorhandene Gasdruck bzw. Dampfdruck. Die Dampf
drücke des Systems Ca0-S02-H20  bei verschiedenen Konzz. u. verschiedenen Tempp. 
sind aus den Mitt. I.—III. bekannt (III. vgl. 1. c.). In vorliegender Arbeit untersuchen 
nun Vff. den Einfluß, den die Ggw. von Holz oder Cellulose auf das ternäre System 
Ca0-S02-H20  hat. Die beschriebenen Verss. zeigen allerdings nur orientierenden 
Charakter. An einer versuchsweisen Berechnung wird von Vff. gezeigt, daß es möglioh 
ist, aus bekannten Dampfdruckänderungen in dem untersuchten System die relative 
Geschwindigkeit, mit der S02 verbraucht wird oder mit der CaO umgesetzt wird, wenn 
Holz hiit Sulfitlauge gekocht wird, zu berechnen. Nach den Ergebnissen der Verss. 
ist wahrscheinlich, daß CaO u. S02 bei der Sulfitzers. des Holzes in solchen molaren 
Mengen verbraucht werden, die sich wie 2 :1  verhalten. Bei der Zers, entsteht C02. 
Im Gegensatz dazu bildet sich bei der Einw. von Ca0-S02-H20  auf reine Cellulose 
kein C02. Aus dieser Tatsache schließen Vff., daß das bei der Sulfitkocherei des 
gewöhnlichen Holzes sich ausbildende C02 ein Rk.-Prod. des Lignins oder eines anderen 
im Holz enthaltenen Bestandteiles mit Ausnahme von Cellulose ist. Die Einw. der 
Sulfitlauge auf das Holz scheint in mehreren Stufen vor sich zu gehen. Innerhalb 
der ersten 8—9 Stdn. Einw.-Dauer bleibt die gesamte Fl. strohgelb gefärbt wie bei 
Beginn des Kochprozesses. Dann dunkelt die Fl. rasch, was Vff. auf Polymerisation 
zurückfuhren. Bei Abbruch des Erhitzens (nach 30 Stdn.) ist der Kolbeninhalt immer 
schwarz gefärbt. (Canad. J. Res. 14. Sect. B. 301—09. Aug. 1936. Montreal, Canada, 
Mc GiLL-Univ., Physikal.-Chem. Abt.) E. H o f f m a n n .

P. Laïîitte, E. Elcliardus und P. Grandadam, Über Nitridbildung bei Magnesium . 
und Aluminium. (Vgl. L a f f it t e  u. G r a n d a d a m , C. 1935. II. 195.) Es werden die
a. a. O. gebrachten Angaben für Mg u. Al im wesentlichen bestätigt. Abweichend davon 
wird anläßlich der Best. der N2-Tension des Mg3N2 (ca. 2—3 mm bei 670—727°; 9,9 mm 
bei 867°; 67 mm bei 1040°) ausgeführt, daß reinstes Mg, sofern es der Luft nicht aus
gesetzt war, bereits bei niedrigen Tempp. mit N2 reagiert. Die Temp. des Rk.-Beginns 
ist um so niedriger, je langsamer der Temp.-Anstieg erfolgt, daher nicht genau bestimm
bar; die N2-Aufnahme kann bereits bei 300° einsetzen; einer Temp.-Steigerung um 10° 
entspricht eine Rk.-Geschwindigkeitszunahme von 66%- gelegentlich neben gelbem 
M&N2 hellgraue, spontan entflammende Kryställchen, bzw. beim Reiben verknistemde 
Wandbeläge beobachtet werden können, scheint Mg mit N2 über Mg-Azid als Zwischen
stufe zu reagieren gleich wie z. B. Li. Ein Knick in der elektr. Leitfähigkeits/Temp.- 
Kurve des Mg (Mg-Draht in N2) bei 275° sowie das Anwachsen des bis dahin im wesent
lichen konstanten Temp.-Koeff. der elektr. Leitfähigkeit bei höheren Tempp. deuten 
auf einen Umwandlungspunkt allotroper Mg-Modifikationen. Entsprechendes Verh. 
des Al ist dagegen eine Wrkg. der Metallzus. ; der Knick der Kurve verschiebt sich mit 
steigendem Reinheitsgrad des Al zu höheren Tempp. u. wird zugleich flacher. (Rev. 
Ind. minérale 1936. 861—67. 1/8. 1936. Nancy.) Ma a s .

H. Carlsoltn und F. Rathmann, Über die Beineckesalze organischer Basen. V ff. 
untersuchen u. bestimmen das Verh. der REINECKE-Salze [Cr(SCN)4(NH3)2]X  von 
Glykokoll, Diisoamyl-, Dipropyl-, Tripropyl-, Triisoamylamin, Methylanilin, NHt, 
Isoamylamin, Anthranilsäure, Propylamin, Anilin, Triäthylamin, Tetrapropyl- 
ammonium, Äthyl-, Diäthylamin, K , Dimethylanilin, Methylamin, Acetanilid, Benzidin, 
Piperidin, Guanidin, Trimethylamin, Tetraäthylammonium, Methylpyridonium, Di-
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methylamin u. Tetramethylammonium in etwa 20 verschiedenen Lösungsmm. Es ergibt 
sich, daß Ketone u. Pyridin die besten Lösungsmm. sind. Eine größere Zahl der Salze 
löst sich auch sehr gut in Nitromethan, Methyl- u. Äthylalkohol. Einige lösen sich in 
Essigester, nur wenige in n-Butyl, Isoamylalkohol, W. u. Eg. Uni. sind alle in CS2, 
CC14, CHC13, Ä., Bzl. u. Ligroin. Manche Salze sind in Essigester u. viele in W. sehr 
wenig oder uni., lassen sich aber leicht mit Essigester aus wss. Suspension quantitativ 
ausschütteln. Es beruht dies auf der Fähigkeit der REINECKE-Salze, gemischte Solvate 
zu bilden. — Die Löslichkeit des N(C3H,)4-Salzes in Essigester durchläuft ein Minimum 
bei einem H,0-Geh. von 2,2% des Esters. Bei allen Salzen wächst die Löslichkeit 
in Aceton mit steigendem H20-Zusatz, erreicht ein Maximum u. nimmt bei weiterem 
H20-Zusatz wieder ab. Die lyophilen Eigg. einzelner Atomgruppen einer Base sind 
von großem Einfluß auf die Löslichkeit in reinen u. gemischten Lösungsmm. In aus
führlichen Tabellen werden Löslichkeiten vieler Salze in Alkohol-W., Essigester-W. 
u. Aceton-W.-Mischungen u. die Abhängigkeit der Löslichkeiten von der Konst. der 
Basen angegeben. (J. prakt. Chem. [N. F.] 147. 29—37. 2/10. 1936. Leipzig, Univ., 
Chem. Lab.) T h il o .

H. Carlsohn und P. Neumann, Die Reineckesalze heterocyclischer Basen. (Vgl. 
vorst. Ref.) Es werden einige bisher nicht untersuchte REINECKE-Salze heterocycl. 
Basen dargestellt, analysiert u. ihro Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmm. be
stimmt. Die Tcerbasensalze: Pyridinderiw. {2,4-, 2,6-Dimethyl-, 2,4,6-Trimethyl-), 
Chinolin, Isochinolin, 1-Methylchinolin sind uni. in Lg., Hexan, CC14, Isoamylalkohol, 
Ä., CS2. Im allgemeinen nimmt die Löslichkeit mit der Zahl der eingeführten CH3- 
Gnippen zu. Die Analysen u. Löslichkeiten der Teerbasen u. einiger Alkaloide {Narcotin, 
Papaverin, Nicotin, Cinchonin, Kodein) sind in Tabellen wiedergegeben. Aus den 
Befunden wird geschlossen, daß mit geeignet gewählten Lösungsmm. eine Trennung 
der Basen in Form ihrer REINECKE-Salze durchgeführt werden kann. Auch bei der 
Konst.-Ermittlung wird die REINECKE-Säure brauchbar sein. (J. prakt. Chem. [N. F.] 
147 . 38—42. 2/10. 1936. Leipzig, Univ., Chem. Lab.) T h il o .

H. M. Trimble, Die Löslichkeit von Kobaltjodat in Gegenwart von Natriumchlorid, 
Natriumjodat und Kobaltsulfat. Es wird die Löslichkeit von Co(J03)2-2 H„0 bei 30° 
in 0— 0,1-mol. Lsgg. von NaCl, NaJ03 u. CoS04 bestimmt. Co( J03)2-2 H20  wird durch 
doppeltem Umsatz von Co(N03)2 u. NaJ03 in der Wärme (50°) u. Umwandlung des 
zunächst gebildeten Nd. durch mehrtägiges Stehen unter der Mutterlauge in gut 
krystallisierter Form erhalten. Gesätt. Lsgg. der Substanz bilden sich nur langsam; 
schneller aus untersätt. als aus übersatt. Lsg. Mit zunehmender Konz, der Salzlsgg. 
ändert sich die Löslichkeit des Kobaltjodats. In NaCl-Lsgg. ist es leichter, in CoS04- 
u. NaJ03-Lsgg. schwerer 1. NaCl-Lsgg., 0—0,1449-mol., lösen 0,011 65— 0,0158 Mole 
Co-Salz. CoS04-Lsgg., 0—0,1032-mol., lösen 0,011 65—0,0093 Mole Co-Salz. NaJ03- 
Lsgg., 0—0,0999-mol., lösen 0,011 65— 0,0010 Mole Co(J03)2-2 H20. (J. Amer. chem. 
Soc. 58. 1868— 69. 9/10. 1936. Oklahoma Stillwater, Agricultural and Mechanical College 
Chemical Lab.) T h il o .

W . Hieber, Neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Metallcarbonyle. Uber Metall- 
carbonyhcasserstoffe. Kobaltcarbonyl reagiert mit starken Basen nach:

3 Co(CO)4 +  2 OH' =  2 HCo(CO)4 +  Co(C03) +  C03"
(Co(CO)i dimer, Co(C03) polymer) u. unter der Einw. von schwachen Basen nach:
3 Co(CO)4 +  2 H20  =  2 HCo(CO)4 +  Co(0H)2 +  4 CO. Bei der Darst. des HCo(CO)4 
ist große Verdünnung u. Abkühlen auf —20° nötig. Bei tiefen Tempp. bildet es blaß- 
gelbe, bei —22° schmelzende Krvstalle, bei — 18° erfolgt Zers, nach:

2 HCo(CO)4 =  [Co(CO)4]2 +  H2 
Bei der Umsetzung mit entsprechenden komplexen Kationen werden Verbb., 

wie [Co(CO)4]2[Co(o-Phenanthrolin)3], [Co(CO)4]2 [Ni(NH3)0] u. [Co(CO)4]2[Co(NH3)6], 
erhalten. Das letztere kann auch nach:

Co(CO)4 +  6 NH3 =  [Co(CO)4]2[Co(NH3)6] +  4 CO 
dargestellt werden. HCo(CO)4 kann ebenso wie H2Fe(CO)4 als „Pseudoniekelcarbonyl 
aufgefaßt werden, denn CoH verhält sich wie ein dem Ni ähnliches Pseudoatom. In der 

■ Reihe Fe(CO)5->- Fe(CO)4H2->- Co(CO)4H->- Ni(CO)4 stufen sich die physikal. Eigg. 
der Verminderung des Dipolcharakters entsprechend ab. — Wenn man Cou-Salz in 
CO-Atmosphäre u. unter Luftabschluß auf Alkalixanthogenat einwirken läßt, erfolgt 
Rk. nach:

6 CoCL, - f  12 K(X a) +  5 CO +  x (C2H5OH) =
_ . Co2(CÖ)5 • x (C2HäOH) +  4 Co(X a)3 +  12 KCl
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u. darauf beim Behandeln mit Säuren nach:
Co2(CO)5'X (C2H6OH) +  2 H - =  HCo(CO)4 - f  Co" +  CO +  Vs H2 

Neben diesem Weg zur Darst. von Metallcarbonylen ergibt sich eine Methode, diese 
darzustellen, wenn man von Fe(CO)5 ausgeht, Fe(CO)4H2 u. ein entsprechendes Schwer - 
metallderiv., z. B. [Fe(CO)4H]2[Ni(NH3)0], darstellt u. dieses mit CO z. B. nach: 
[Fe(CO)4H]2[Ni(NH3)6] +  4 CO =  [Fe(CO)4H]2Ni(CO)4 +  6 NH3 reagieren läßt u. dann 
die Spaltung nach [Fe(CO)4K ]2Ni(CO)4 -> Fe(CO)4H2 +  Fe(CO)4 +  Ni(CO), herbeiführt 
[wobei dann das Fe(CO)4 in Fe(CO)3 u. Fe(CO)3 disproportioniert]. Im Falle der ent
sprechenden Kobaltcarbonylverb. wandert bei der Zers, ein Teil des H unter Bldg. von 
Co(CO)4H zum Co. Die Entstehung der Metallcarbonylwasserstoffe, deren Existenz die 
Reaktionsweise der Metallcarbonyle ul ihrer Deriw. verständlich macht, wird durch 
das Bestreben der Metalle, die 18-er Schale aufzufüllen, erklärt. Daß bei den Kohlcn- 
oxydverbb. des Fe u. Co die Rkk. besonders mannigfaltig sind, wird damit in Zusammen
hang gebracht, daß hier die Zahl der pro Metallatom gebundenen CO-Moleküle — 
Beispiel Fe(CÖ)5 u. Co2(CO)8 —  nicht mit der Koordinationszahl zusammenfällt. 
(Angew. Chem. '49. 463—64. 11/7. 1936. München, Techn. Hochsch., Anorgan.-chem. 
Lab.) ■ W e in g a e r t n e r .

Abani K. Bhattaeharya. Der Einfluß der Verdünnung auf die molekulare Refraktion 
von komplexen Cyaniden und Kobaltamminen. Es wird in Lsgg. verschiedener Ver
dünnungen bei den folgenden Verbb. die Brechung für die gelbe Hg-Strahlung unter
sucht: K4Fe(CN)6-3 H20, K2Pt(CN)4, K2Pd(CN)4-3 H20, KCN, K3Fe(GN)6, K2Ni(CN)4, 
K3Co(CN)0, K4Ct(CN)s, K 3Rh(CN)„, K,Ir(CN)0, K4Ru(CN)e, K4Ös(CN)6, [Co en3]Cl3, 
[C°(NH3)0] (N03)3, [Co(NH,)#(NO,)]Ci„ [Co(NH,)sN 03] (N03)2, [Co(NH3)5Cl]Cl2,
[Co(NH3)5Cl]Se04, [Co(NH3),(SCN)]So04, [Co(NH3)5Cl]S04, [Co(NH3)4S04]HS04,
[Co(NH3)4(N02)2]N 03, [Co(NH3)4(N02)2]C1, [Co(NH3)4'(N02)2] (SeO)»/„ [Co(NH3)4C20 4]- 
CI, [Co(NH3)4Br2]Br, [Co{C2H4(NH,)2}2C12]C1-HC1-2 H20, [Co(NH3),(H20)Cl]Se04, 
[Co(NH3)4C03]N03-7 2H20, [Co(NH3)4C03]C1, [Co(NH3)4C03]2S04 • 3 H20, [Co(NH3)4- 
C03]2Se04-3 H20. Sie sind in 2 Gruppen einzuteilen. Bei der einen, z. B. bei K4Fe(CN)9-
3 HoO, K,Pt(CN)„ K 2Pd(CN)4-3 H20, K2Ni(CN)4 u. K4Cr(CN)6, ist mit der Verdünnung 
eine Verminderung der Mol.-Refr. festzustellen, bei der anderen, zu der die Co-Verbb., 
K3Ir(CN)6, K4Ru(CN)6 u . K40s(CN)6 gehören, wächst diese mit der Verdümiung. Dieses 
Anwachsen der Mol.-Refr. mit der Verdünnung führen Vff. auf Zers, des Komplexes 
bzw. geringere Stabilität zurück. Für die rote, mit Hilfe einer angeregten H2-Röhre 
hervorgerufene Strahlung ist plötzlicheres Wachsen u. Abnehmen mit den Verdünnungen 
festzustellen. (J. Indian ehem. Soc. 13. 284—93. Mai 1936. Bareilly, Bareilly College, 
Chemistry Dept.) W e in g a e r t n e r .

Yuichi Nakatsuka und Hirosi Iinuma, Über Didimethylglyoximdiammin- 
kobalt(III)-salze und ihre Konfiguration. Vff. stellen bei der Ein w. von Luft einige 
komplexe Chloride der allgemeinen Formel [CoA2(DH)2]Cl dar, wobei DH2 =  Di- 
methylglyoxim bedeutet, u. A Ammoniak, Anilin, o- u. p-Toluidin, m-Xylidin bzw. 
a- u. /?-Naphthylamin sein kann, u. erhalten aus ihnen durch doppelte Umsetzung ent
sprechende Bromide, Jodide, Rhodanide, Nitrate u. saure u. neutrale Sulfate, u. in 
einigen Fällen mit Alkali auch die freien Basen. Es wird festgestellt, daß zwei DH-Reste 
immer sehr fest eben Irans koordiniert sind, denn wenn o-Phenylendiammin als A in 
den Komplex eintritt, lagert es sich als einzähliger Ligand an. —  Auch wenn Vff. von 
dem roten [Co(DH2)2]C12 (vgl. T h il o  u . H e il b o r n , C. 1931. II. 1267) ausgehen, 
können keine anderen Salze erhalten werden. Aus einer Lsg. von wasserfreiem CoCl2 
u. DH2 in Aceton scheiden sich, wenn man o-Phcnylendiamin (Ph) hinzufügt, zunächst 
gelbe Nadeln aus, die dann wieder verschwinden. Dieselben werden auch erhalten, wenn 
man in N2-Atmosphäre arbeitet. Es liegt in ihnen [CoPh(DH2)2(H20)]Cl2-CH3-C0-CH3 
vor, das zum Unterschied von den Co(IH)-Dimethylglyoximsalzen durch Säure leicht 
zers. wird. Die wss. Lsgg. reagieren sauer infolge:

[CoPh(DH2)2(H20)]Cl2->- [CoPh(DH)2(OH)]Cl +  HCl 
(Bull. ehem. Soc. Japan 11. 48—54. Febr. 1936. Taihoku, Univ., Chem. Lab. [Orig.: 
dtsch.]) W e in g a e r t n e r .

F. M. Jaeger und J. A . vanDijk, über Komplexsalze von Dipyridyl mit zwei
wertigem und dreiwertigem Kobalt. (Vgl. C. 1936. II. 3892.) [Co(Dipyr)3]Cl2+  6 H20  (I) 
scheidet sich in braunen oder dunkelorangefarbenen Krystallen aus, wenn man eine 
wss. Lsg. von CoC12-6HjO mit Dipyridyl (Dipyr) im Uberschuß versetzt. Bei 100° 
gibt es ein Mol Dipyr ab. Es ist isomorph mit anderen Tridipyridylsalzen mit 7 H20  
». krystallisiert monoklin-prismat. a: b : c =  0,6018: 1: 2,1353; ß .=  73° 12»//. —
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Wenn man zu der Lag. von CoCl2-6 H20  nur zwei Äquivalente Dipyr gibt u. in redu
zierender Atmoaphäre eindampft, erhält man neben (I) auch Monodipyridylsalz, 
[Co(Dipyr)Cl2] +  B H20  (II). Dieses wird in gelbbraunen, schlecht krystallisierenden 
Schuppen u. Plättchen erhalten, wenn zu einer wsa. Lsg. von CoCl2 • 6 H20  ein Äquivalent 
Dipyr in alkoh. Lsg. gegeben u. im Vakuumexsiccator über H2S04 eingodampft wird. 
Wenn man dagegen vom wasserfreien CoCl2 ausgeht u. in alkoh. Lsg. arbeitet, scheiden 
sich granatrote Krystalle aus. Sie enthalten A., den sie im Vakuum abgeben. Wenn 
man sio in reduzierender Atmosphäre aus W. umkrystallisiert, erhält man in roten 
Krystallen [Co(Dipyr)2(H20 )2]Cl2 +  4 H20  (III). Dampft man hingegen die wss. 
Lsg. mit zwei Äquivalenten Dipyr bei Ggw. von Luft ein, so erhält man in dunkel 
ziegolroten Krystallen [Co(Dipyr)2C03]Cl +  2 H20  (IV). Daneben wird auch etwas 
Violosalz, [Co(Dipyr)2Cl2]Cl +  2 H20  (V), erhalten. — CoS04 liefert in was. Lsg. u. 
in reduzierender Atmosphäre mit zwei Äquivalenten Dipyridyl das monokline 
[Co(Dipyr)3]S04 4- 7 H20  (VI), das mit den ■ entsprechenden Verbb. des Ni, Cu u. 
Cd isomorph ist u. außerdom das trikline [Co(Dipyr)(H20 )a]S04-4 H20  (VII), das mit 
dem analogen Ni-Salz isomorph ist. VI ist dunkelbraun gefärbt, VII1 kommt in blaß 
rosa u. orangerot gefärbten Krystallen vor. VI ist monoklin-prismat.; a : b :  c =
1,5435: 1: 0,9527, ß =  81° ü1/*- VH ist triklin-pinaeoidal. a ; b : c  =  1,8383: 1: 1,1894; 
.•1 =  76° 57', <x =  78° 24'; B  =  12S° 18'; ß =.127° 45'; C =  83° 31', y  =  92° 281/*'.
Aus oinor wss. Lsg., die auf ein CoS04 zwei Äquivalente Dipyr enthält u. längere Zeit 
dem Einfluß der Luft ausgesetzt worden ist, werden hauptsächlich granatrote Krystalle 
von [Co(Dipyr)a(C0s)]2(S04) +  9 H.O (VIII) erhalten. Es wird angenommen, daß 
VIII über [Co(Dipyr)a(ÖH)(H20)]SÖ4 (IX) entsteht. Vff. erhalten die Verb. VIII auch, 
wenn sio auf analogo Weise von einer Lsg. ausgehen, die ein oder drei Äquivalente 
Dipyr auf ein CoS04 enthält. Die Lsgg. enthalten im letzteren Falle freies Dipyr. 
Mit HCl entsteht aus VIII das entsprechende Violosalz. — Wenn zu einer wss. Lsg. 
von Co(N03)s drei Äquivalente Dipyr gegeben werden, erhält man beim Eindampfen 
in reduzierender Atmosphäre dünne gelbbraune Nadeln, [Co(Dipyr)3](N03)2 +  6 H20  (X). 
Es ist mit dem entsprechenden Cu-Salz isomorph. Monoklin-prismat. a : b : c  =  1,7568: 
1: 1,7125; ß =  S6° 201/»'. Bei Zusatz einer alkoh. Lsg. von einem Äquivalent Dipyr 
zu einer wss. Co(N03)2-Lsg. erhält man bei reduzierender Atmosphäre eine orangerote 
Lsg. u. beim Eindampfen über H2S04 im Vakuum entstehen orangerosa gefärbte, 
nicht meßbare Krystalle von [Co(Dipyr)(N03)s] +  3 H ,0 (XI) oder [Co(Dipyr)(H20 )2]- 
(N03)s +  1 HsO (XII). — Bei Luftzutritt erhält man mit einer wss. Lsg. von Co(N03)j 
u. einer alkoh. Lsg. von zwei Äquivalenten Dipyr, granatrote Krystalle, [Co(Dipyr)ä- 
(CO,)]NOj +  5 HjO (XIII), die bei Zusatz von HCl C02 abgeben, während die Farbe 
violett u. später orangerot wird. XIII krystallisiert monoklin-prismat. a : b : c  =
0,9033: 1: 0,6834; ß =  77° 221/»'. —  Zur Darst. von V wird eine wss. Lsg. von CoCl2 -f- 
6 HjO mit Dipyr u. Hs0 3 versetzt u. die entstehende braune Lsg. auf dem W.-Bad 
erhitzt u. dann starke HCl hinzugefugt. Das nach dem Eindampfen grün aussehende 
Prod. wird zur Entfernung der überschüssigen HCl mit A. extrahiert u. dann wird 
mit. sd. A. das als violetter Einschluß vorhegende V herausgel., aus dem es dann in 
schönen dunkelvioletten Plättchen auskrystallisiert werden kann. In dem grünen 
Prod. liegt verunreinigtes Praseo-Salz vor. — Verss., ein Dipyridyldiäthylendiamin-Salz 
darxusteilen, schlugen fehl. —  Bei der Elektrolyse einer sauren CoS04-Lsg. kann unter 
gewissen Bedingungen durch anod. Oxydation ein grünes Prod. erhalten werden, das 
ein Gemisch aus Co'"-Sulfat u. aus dem unveränderten Co"-Sulfat-¡- H:S04 ist. Das 
grüne Prod. ergibt, wenn man es von der überschüssigen Säure u. von H ,0  befreit hat, 
mit Dipyr (drei Äquivalente) neben etwas VI gelbbraune Krystalle von [Co(Dipyr)s],- 
(S04)3 +  5 HsO (XIV). Aus der Lsg. kann nach dem Entfernen des S04"  mit BaClj 
[Co(Dipyr)j]Cls -f- 3 Hä0  (XV) gewonnen werden. Dieses kiystallisiert rhomb.-bi- 
pyramidal u. ist isomorph mit dem entsprechenden Rh-Salz, a : b  — 0,S5S: 1. über 
Einzelheiten der krystallograph. Unters, von 1. VI, VII, X , XIII u. XV siehe im Original.
— Zum Schluß wird noch eine Zusammenstellung darüber gegeben, mit wie viel Molen 
Dipyr die Chloride, Nitrate u. Sulfate von Fe, Ni, Co, Zn, Cu, Cd u. Rh komplexe 
Verbb. bilden. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 39. 164—75. 1936. Gro
ningen, Univ., Lab. f. anorgan. n, physikal. Chem.) W eingaertner.

Deodata Krüger. Wilhelm Bussern und Erich Tschirch, Zur Kenntnis des 
Cuprorhixlanids. Die Bildung gefärbter Cuprorhodanidnieder&Mäge. Vff. nehmen die 
Riintsrendiagramme von Cnprirhodanid u. Cuprorhodanid, das sie aus 1 CuS04 +
2 KSCN bei einer Verdünnung von 15 Millimol/1 rein darstellen (ohne daß gleichzeitig
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schwarzes Cuprirhodanid vorhanden ist), auf. Sie untersuchen die Krystalle des CuSCN 
auch mkr., u. stellen fest, daß es sich um höhersymm. Krystalle handelt, die wahrschein
lich hexagonal oder trigonal sind (Typ a). Einen ganz anderen Diagrammtyp erhalten 
sie, wenn sie CuSCN untersuchen, das bei der Einw. von Na2S20 3 auf Cu(SCN)2-Lsgg. 
entstanden ist. Nach der mkr. Unters, handelt es sich hier um rhomb. Krystalle (Typ b). 
Der Gittertyp b wird, wie der Vergleich der Röntgendiagramme ergibt, auch beobachtet, 
wenn CuSCN-PräpaTate, die durch langsame Zers, von Cu(SCN)2 bei Ggw. geringer 
Mengen K J entstanden sind, untersucht werden. KJ beschleunigt die Abscheidung des 
CuSCN. Es kommt bei seiner Anwesenheit nicht immer zum Freiwerden der dem Über
gang Cu"->- Cu‘ entsprechenden J2-Mengen, sondern zur Abscheidung gefärbter Cupro- 
rhodanidndd. Ihre Farbe liegt zwischen Sandfarben u. Violett, oder Violett mit einem 
rötlichen oder braunen Stich. Sie kann bei verschiedenen Fraktionen verschieden sein, 
u. ist abhängig von der Konz, an CuS04, KSCN, KJ u. H2S04. Bei gleichbleibender 
Konz, an CuS04, KSCN u. H2SO., ist sie von der KJ-Konz. abhängig. Bei verhältnis
mäßig hohen KJ-Konzz. (das Löslichkeitsprod. von Cu2J2 wird nicht überschritten) 
werden helle, violettstichige Ndd. erhalten. Auch Abscheidungsgeschwindigkeit u. 
Korngröße der Ndd. sind von den Konzz. abhängig. Die Farbe der Ndd. bleibt beim 
Auswaschen, u. wenn diese lange an der Luft liegen, prakt. unverändert. Den Analysen 
zufolge enthalten die gefärbten Ndd. einige % 0 Jod, das durch organ. Lösungsmm. nicht 
herausgel. werden kann. Verschiedene Eigg. sprechen dagegen, daß es sich um adsor
biertes J handelt, so z. B. die Farbe. Wenn inan J aus der Dampfphase auf CuSCN 
adsorbiert, wird das ursprünglich weiße Salz braun. Es besteht die Möglichkeit, daß die 
violette Farbe wie beim x Zn[Hg(SCN)4]-y  Cu[Hg(SCN)4] durch geringe Mengen Cu” 
verursacht wird. Bei der Ggw. von KJ entsteht noch eine dritte Rhodanidmodifikation. 
Die röntgenograph. Unters, ergibt, daß bei den violetten Fraktionen der Cuprorhodanid- 
ndd., die bei der freiwilligen Zers. KJ-haltiger Cuprirhodanidlsgg. abgeschieden werden, 
teilweise das Diagramm von a, teilweise ein Mischdiagramm von a u. b, u. außerdem 
ein Diagramm mit neuen Linien vorliegt, die einem neuen Gittertyp zuzuschreiben sind. 
Bei den violetten Präparaten zeigt das Diagramm von a gewisse Veränderungen. Es 
wird in Erwägung gezogen, daß bei Ggw. von K J intermediär Cuprocuprikomplexe ent
stehen, welche ohne dies nicht möglich sind, u. daß sie als Keime für die Entstehung der 
c-Modifikation in deren Gitter eingelagert werden u. als Chromophore die violette Farbe 
verursachen. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 69. 1601— 10. 8/7. 1936. Berlin.) WEINGAERTNER.

Otto Hönigschmid und R. Schlee, Uber das Atomgewicht des Cadmiums. Nach 
A ston  (vgl. C. 1036- I. 950) berechnet sich aus massenspektroskop. Daten das Atom
gewicht des Cd zu 112,20 ±  0,01, während nach Messungen B a xters  u. seiner Schüler 
(vgl. C. 1 9 2 2 .1. 184 u. frühere Veröffentlichungen) das At.-Gew. des Cd 112,41 beträgt. 
Der letztgenannte Wert ist auch in die Tabellen der Internationalen At.-Gew.-Kom- 
mission aufgenommen worden. Die vorliegende Arbeit diente der Aufklärung dieser Dis
krepanz. Zu dem Zwecke haben Vff. eine Neubest, des At.-Gew. von Cd durch die Ana
lyse des CdBr2 u. des CdCl2 ausgeführt. Vollkommen reines Cd wurde durch frak
tionierte Dest. des käuflichen Metalls im Hochvakuum gewonnen u. daraus zum Teil 
auf nassem Wege, zum Teil durch direkte Synthese, die beiden Cd-Halogenide her
gestellt u. diese wiederum durch zweimalige Dest. in analysenreinen Zustand ge
bracht. Die Analyse der Cd-Halogenide erfolgte hierauf durch Best. der Verhältnisse 
CdCl2 bzw. CdBr2: 2 Ag u. ferner CdBr2: 2 AgBr. — In 8 Bestst. verbrauchten ins
gesamt 32,437 04 g CdCl2 zur Fällung des Cl-Ions 38,176 43 g Ag, woraus sich das 
Verhältnis CdCl2: 2 Ag =  0,849 661 u. das At.-Gew. Cd =  112, 41 berechnet. Ferner 
brauchten Vff. zu 5 Analysen 23,721 23 g CdBr2 18,800 21 g Ag. Daraus folgt das 
Verhältnis CdBr2: 2 Ag =  1,261 75 u. das At.-Gew. Cd =  112,40. Gleichzeitig lieferten 
dabei 18,435 87 g CdBr2 insgesamt • 25,434 64 g AgBr u. somit CdBr2: 2 AgBr =
0,724 832, sowie Cd =  112,41. — Als Mittelwert aller ausgeführten Analysen des Chlo
rids u. Bromids ergibt sich somit das At.-Gew. Cd =  112,41, bezogen auf die fundamen
talen At.-Geww. Ag =  107,880, CI =  35,457 u. Br =  79,916. Dieser Wert ist ident, 
mit dem zur Zeit gültigen internationalen Wert für das At.-Gew. des Cd. Die Ab
weichungen von dem Wert ASTON8 suchen Vff. in Mängeln der bis jetzt vorliegenden, 
zur Feststellung der Isotopenzus. des Cd dienenden, massenspektroskop. Daten. 
(Z. anorg. allg. Chem. 227. 184—92. 1936. München, Bayer. Akad. d. Wissenschaften. 
Chem. Lab.) E. H o f f m a n n .

G. Spacu und P. Voichescu, Beiträge zum Studium der Ammoniakate einfacher 
Salze. (Tensimetrische Untersuchungen.) 3. Ammoniakate der Cadmiumsalze. (2. vgl.
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C. 1936. II. 3525.) Wie dort u. bei C. 1936. II. 3281 beschrieben, wird die Einw. von 
NH3 auf die Cd-Salze von Rhodanwasserstoffsäure, Ameisensäure, Glykolsäure, Essig
säure, Glykokoll, Bernsteinsäure, Weinsäure, Benzoesäure, Anthranilsäure u. Sulfo- 
salieylsäurc untersucht. Es w'ird die Entstehung der folgenden Verbb. festgestellt: 
I Cd(SCN)2-8 NH,, das schon bei —77,3° in II Cd(SCN)2-6 NH3 übergeht; bei —22,5°
III Cd(SCN),-5NH„ das bis Zimmertemp. beständig ist; bei +34,8° IV Cd(SCN),-
4 NH,, bei +78° V Cd(SCN)2-2 NH,. Bei — 78,3° VI Cd(HCOO)2-6N H 3, bei —10° 
VII Cd(SCN)2- 4 N H „ bei 34,8° VIII Cd(HCOO)2- 2 NH3. Bei —79° IX  Cd(CH3-COO)2- 
8 NH,, beständig bis —30°; bei —20,5° X  Cd(CH3-COO)2- 6 NH3, u. XI Cd(CH3COO)2-
4 NH3; bei —0,2° X II Cd(CH,-COO)/-2 NH,; erst bei 120° X III Cd(CH3• COO)2• 1 NH3. 
Bei — 79,5° XIV Cd(C2H30 3)2• 4 NH3 u. XV  Cd(C:H ,03) ■ 3 NH3, das bis 0° beständig ist; 
bei 16,7» XVI Cd(C2H30 3)- lN H 3. Bei —77,7» XVII Cd(C2H40 2N)2-5 N H „ das bis 
—30° beständig ist; bei —23,2° XVIII Cd(C2H.,02N)2-4N H 3; bei 18,5° XIX  Cd(C2H4- 
0 2N)2-2N H , u . X X  Cd(C,H40 2N)2-lN H 3. Bei — 77° X X I Cd(C4H40 4) • 4 NH3; bei 
-2 0 »  X X li  CdC4H40 4 • 3 NH3; bei 17,2» X X III CdC4H40 4-l NH3. Bei -7 8 ,5 » 
XXIV CdC4H„0„ • 2 N H ,; bei — 19,5° XX V  CdC4H40 6- l  NH3, das bei +56° alles NH3 
verliert (bei — 54,5° beide). Bei —78,5° bzw. — 25» bzw. — 15,1° XXVI Cd(C7H50 2)2- 
8 NH, bzw. XX VII Cd(C7H50 2)2 • 6 NH3 bzw. XXVIII Cd(C,Hs0 2)2 • 4 NH3; dieses bei 0» 
starke NH3-Tension; bei 17,5» XX IX Cd(C,H50 2)2• 2 NH3; bei 120» XX X Cd(C7H50 2)2-
1 NH,. Boi — 76,5° XX XI Cd(C7H0O2N )„-10 NH3, beständig bei —55°. Bei —46» 
X X X il Cd(C-H60 2N)2-6N H 3, beständig bis — 15°; bei — 10° bzw. 0° bzw. 56° 
X X X III Cd(C7H0O2N)2 • 5 NH3 bzw. XXXIV Cd(C7H0O2N)2 • 2 NH3 bzw. XX X V  Cd(C7H6 •
O.N)2- l  NH3, das bei +97“ alles NH, abgibt. Bei — 78» XXXVI CdC.H40 GS • 10 NH3, 
das bis —35» beständig ist; bei — 16,3» XXXVII CdC7H40 6S-6 NH3, das sich bei 0° 
zers.; bei +34,8» XX XVIII CdC7H40 6S • 5 NH3; bei +78» XXXIX CdC7H40 6S • 4 NH3 
u. XL CdC7H40„S-2 NH3; bei 120» XLI CdC7H40 6S -1 NH3. Es ergibt sich, daß außer 
bei wenigen Ausnahmen, die Tempp., bei denen sich die über 0° entstehenden Ammo
niakate bilden, um so höher liegen, je stärker die Säure ist. Die Zers.-Tempp. sind bei 
den Salzen stärkerer Säuren höher. Die Beständigkeit steigt mit zunehmender Stärke 
der am Aufbau der Cd-Salze beteiligten Säuren. Während z. B. XXXIX bei +78» die 
Tension 37,5 mm hat, ist sie bei XXVIII schon bei 0° 46,3 mm. Bei XL ist bei 120» 
p =  34 mm, bei XX IX  37 mm, bei XXXIV ist bei +56» p =  48,5 mm. Wie früher bei 
den Cu- u. Zn-Verbb. sind wieder die Abweichungen von der Regel, daß die Größe des 
Molekularvol. des Säurerestes die Fähigkeit des Zentralatoms, NH3-Moleküle anzu
lagern, auf die Einw. ungesätt. Gruppen im Säurerest zurückzuführen. Der Vergleich 
der Zers.-Tempp. entsprechender Ammoniakate des Cu, Zn u. Cd ergibt, daß ihre Be
ständigkeit mit dem steigenden Atomvol. dieser Metalle abnimmt. Die Bldg.-Wärmen 
steigen im gleichen Verhältnis wie die Dissoziationstempp. u. mit zunehmender Stärke 
der Säuren. Die Valenzisobaren ergeben, daß die Salze mit geringerer Affinität die 
kleinere Zahl Ammoniakate bilden. Sie sind der Vertikalen um so mehr angenähert, 
je kleiner die Bldg.-Wärmen der Ammoniakate sind. Einige, z. B. die für Cd(HCOO)2 
u. Cd(C7H-Oo)2, verlaufen unregelmäßig. (Z. anorg. allg. Chem. 227. 385— 401. 26/6. 
1936. Klausenburg [Cluj], Univ., Lab. f. anorgan. u. analyt. Chem.) W e in g a e r t n e r .

Emest Kahane und Marcelle Kahane, Neue Untersuchungen über die Phosph or- 
wolframate, und die Silicoivolframalc. Die komplexen Wolframate werden dargestellt, 
indem zu sehr sauren Lsgg. der organ. Basen eine Lsg. von Phosphorwolframsäure 
bzw. Siliciumwolframsäure gegeben wird, wobei sich augenblicklich die Fällung voll
zieht. Die Lsgg. werden aufgekocht u. die Ndd. an der freien Luft in der Kälte getrocknet. 
Zur Analyse wird dann eine Probe zur Gewichtskonstanz bei 100° getrocknet u. danach 
zu HP03-12 W 03 bzw. Si02-12 W 03 verglüht. Die Berechnungen werden auf dreibas. 
Phosphorwolframate u. auf vierbas. Siliciumwolframate zurückgeführt. Sie ergeben, 
daß bei 100° wasserfreie Salze vorliegen, u. gute Übereinstimmung der gefundenen mit 
den berechneten Werten. Die erhaltenen Salze sind alle swl. u. zur Best. der Basen 
geeignet. Es wurden die folgenden Basen angewendet: Methylamin, /^-Phenyläthylamin, 
Anilin, Dimethylamin, Diäthylamin, Diphenyläthylamin, Methylanilin, Triäthylamin, 
Dimethylanilin, Tetramethylammoniumhydroxyd, Hordenin, Neurin, Colamin, Ephe
drin, Pyridin, Chinolin, Harnstoff, Guanidin, Methylguanidin, Kreatinin, Thioharn- 
stoff, Dimethylguanidin. (Bull. Soe. chim. France [5] 3. 621— 25. April 1936.) W e in g .

Julius Meyer und Margarete Kawczyk, Zur Kenntnis des Rhodiumchlorids, RhCl3- 
Rhodiumchlorid tritt in einer gelben, ionisierbaren u. in einer braunen, nicht ionisier
baren Form auf. Während aus den k., braunroten Lsgg. mit AgN03 das CI nicht
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gefällt werden kann u. auch nach den Ergebnissen der potentiometr. Cl-Titration 
ionisiertes CI in ihnen nicht vorliegt, erhält man beim Erwärmen plötzlich gelbe Lsgg., 
aus denen das CI mit AgN03 zu fällen ist. Mit steigender Konz, scheint sich das Gleich
gewicht zugunsten der braunroten Verb. zu verschieben. Das Leitfähigkeitsvermögen 
der braunroten Verb. ist sehr gering. In den gelben Lsgg. ist es erheblich größer; es 
entspricht hier dem einer Chromichloridlsg.' Die gelbe Verb. wird als dem grauvioletten 
[Cr(H2O)0]Cl3 analog angenommen, von der braunroten wird vermutet, daß sie als 
[RhCl3(H20 )3] vorliegt. Verss., die gelbe Verb. in fester Form zu isolieren, hatten keinen 
Erfolg. In k. Lsgg., die auf 1 RhCl3 3 KCl enthalten, ist die Leitfähigkeit nur wenig 
größer als die der entsprechenden KCl-Lsg. Wenn man die Lsg. erhitzt, kann man 
eine Leitfähigkeit feststellen, wie sie einer Lsg. entsprechen würde, in der KCl u. [Rh 
(H20 )8]C13 nebeneinander vorliegen; für die Entstehung von K 3[RhCl0] werden also 
keine Anhaltspunkte gefunden. Bei Zusatz von HCl erhalten Vff. analoge Ergebnisse. 
-— Auch Rhodiumselenat kann aus Rh(OH)3 u. H2Se04 in zwei Formen, in einer hell
gelben u. einer braunroten erhalten werden. (Z. anorg. allg. Chem. 228. 297—300. 
28/8. 1936. Breslau, Univ. u. Techn. Hochsch. Allg. Chem. Inst.) W e in g a e r t n e r .

Heinrich Remy, Grundriß der anorganischen Chemie. Leipzig: Akad. Verlagsgcs. 1937.
(XV, 311 S.) gr. 8°. M. 6.80; Lw. M. 8.S0.

N. J. A. Taverne en N. B. van Went, Leidraad bij het ondenvijs in de scheikunde. Zwolle:
W . E. J. Tjcenk Willink 1936. 8».

I. Anorganische scheikunde, 8e, gewijz.dr. (273 S.) fl. 2.80; geb. fl. 3.10.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
G. W . Tyrrell, Geologie. Referate über 42 geolog. Arbeiten der Jahre 1933—1936, 

die sich hauptsächlich auf Eruptivgesteine in n icht brit. Ländern beziehen. (Sei. Progr. 
31. 312—20. Okt. 1936. Glasgow, U niv.) G o t t f r ie d .

W . S. Wesselowski, Zur Lehre von der dispersen Struktur. III. Über die Struk
turen höherer Ordnung von Kieselsäuredispersoiden. (II. vgl. C. 1935. I. 532. II. 1674.) 
Vf. entwickelt am Beispiel der Kieselsäuremineralien, insbesondere des Chalcedons, 
seine Systematik der dispersen Strukturen. (J. physik. Chem. [russ.: Shumal fisi- 
tscheskoi Chimii] 7. 911— 17. 1936. Moskau, Inst. f. mineral. Rohstoffe.) STACKELBERG.

K . W . Wassiljew und W . S. Wesselowski, Zur Lehre von der dispersen Struktur.
IV. Röntgenographische Untersuchung der Struktur von Kieselsäurekörpern. (III. vgl. 
vorst. Ref.) Vff. untersuchen eine Reihe von Kieselsäuremineralien röntgenograph. 
Laueaufnahmen von Quarzeinkrystallen (z. B. Sandkörnern) zeigen sehr oft plast. 
Deformation. Aderquarz ist sehr heterodispers. Chalcedone, d. h. disperse Si02- 
Mineralien aus a-Quarz haben nie einen höheren Dispersitätsgrad als 10-5 cm. Opale 
aus a-Cristobalit zeigen höhere Dispersitätsgrade. Auch Diatomit besteht aus a-Cristo- 
balit. (J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 7. 918— 23. 1936. Mos
kau, Inst. f. mineral. Rohstoffe.) STACKELBERG.

Francis Birch und Richard B. Dow, Kompressibilität von Gesteinen und Gläsern 
bei hohen Temperaturen und Drucken-. Seismologische Anwendung. Für 6 verschiedene 
Gläser, u. zwar 1. für reines Kieselglas, 2. ein Na-Al-Borosilicatglas mit 81% Si02,
3. ein Na-K-Ca-Glas mit 70%> 4. ein Na-Zn-Borosilicatglas, 5. ein Na-Pb-Borosilicatglas,
6. ein K-Pb-Glas, ferner 7. für Solenhofener Schiefer u. 8. einen Diabas von Vinae Haven 
wurden die Kompressibilitäten bis zu Drucken von 10000 kg/qcm u. Tempp. bis zu 
400° gemessen. Für 2, 4, 5, 6 nimmt die Kompressibilität bis zu 200° ab, von da an 
mit steigender Temp. zu, bei 3. nahezu lineares Ansteigen mit der Temp. u. bei 1. Ab
nahme bis zu etwa 400°. Die Ergebnisse lassen sich durch die Formel — (A V/V0) =  
dp  — 6p2 ausdrücken, wo V bzw. V0 das Vol. bei gewöhnlicher u. der Vers.-Temp., 
p den Druck u. a u. 6 temperaturabhängige Funktionen bedeuten. Bei dem Schiefer 
liegen die Verhältnisse unübersichtlich. Auch bei dem Diabas lassen sich die Er
gebnisse nicht durch die einfache quadrat. Gleichung wiedergeben. Für den letzteren 
wurde die Fortpflanzungsgeschwindigkeit longitudinaler Wellen in Abhängigkeit von 
der Tiefe bestimmt. Hieraus ergibt sich, daß auch bei Tiefen von 40— 100 km unter 
Berücksichtigung der bekannten Fortpflanzungsgeschwindigkeit noch krystallines 
Material mit den Eigg. des Diabases vorhanden sein kann. (Bull. geol. Soc. America 47. 
1235— 55. 31/8. 1936. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) G o t t f r ie d .

John Putnam Marble, Wahrscheinliches Alter des Monazits vom Mars Hill, 
Nord Carolina. Der Monazit hat die Zus. 0,163% Pb, 5,558% Th, 0,0175% U, woraus
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aich das Alter zu 584 Millionen Jahren errechnet. (Amer. Mineralogist 21. 456—57. 
Juli 1936.) E n s z l in .

Jacques de Lapparent, Über die Deutung von Pulverdiagrammen von Krystallen 
bei tonigen Phylliten. Pulveraufnahmen an tonigen Sedimenten aus der Gegend von 
Iroy, die zu 80% aus Kaolinit u. 20% aus Attapulgit bestanden, ergaben nicht den 
bei Glimmern auftretenden Netzebenenabstand von 10 A, sondern nur den bei Kaolinit 
auftretenden Abstand von 7 A. Es wird darauf auf Epitaxie der beiden Mineralien 
geschlossen, d. h. daß die Attapulgitschichten in irgendeiner Art in die Kaolinitschichten 
eingesehoben sind. In einem Sediment aus der Gegend von Terre de Lagny, in dem 
Attapulgit mengenmäßig überwog, trat die Interferenz entsprechend 10 A auf, jedoch 
nicht die, die dem Kaolinitschichtenabstand entsprach. (C. R. hebd. Séances Acad. 
Sei. 203. 596— 99. 5/10. 1936.) G o t t f r ie d .

F. Krause, Elektronenoptische Aufnahmen von Diatomeen mit dem magnetischen
Elektronenmikroskop. Durch Wiedergabe von Originalelektronenaufnahmen von Test
substanzen soll ein Einblick in die Leistungsfähigkeit des magnet. Elektronenmikroskops 
gegeben werden. Uber die Grenze des AuTlsg.-Vermögens ist hierdurch nichts gesagt, 
da die gezeigten Gitter (Diatomeen) noch ziemlich grobrasterig sind (Gitterkonstante 
bis 0,3 /¡)- (Z- Physik 102. 417—22. 14/9. 1936.) BÜSSEM.

H. W . Morse und J. D. H. Donnay, Optik und Struktur von dreidimensionalen 
Sphäroliten. Die opt. Eigg. von künstlichen Sphäroliten u. ähnlichen Aggregaten, 
welche in Gelatine gezüchtet wurden, werden beschrieben. Unabhängig von der 
äußeren Form gehören fast alle zu dem Typ der radialstrahligen Krystallisation. Hypo
thek wird dies dadurch erklärt, daß durch ein fortwährendes Abbrechen von Fasern 
eine Art nach beiden Seiten offenes Bündel entsteht, bis ein sphärolitartiges Gebilde 
entstanden ist. So erklären sich auch einige beobachtete Zwischengebilde. Die „Sphäru- 
litfigur“  (mit gekreuzten Nikols im parallelen Licht) wird mit der Interferenzfigur 
einachsiger Krystalle verglichen. Die Umwandlungslinie der Sphärolite erscheint 
ellipt. gestört, wenn der Brechungsindex des Einbettungsmittels zwischen die der 
Hauptindices der Fasern fällt. (Amer. Mineralogist 21. 391—426. Juli 1936.) E n s z l in .

Paavo Haapala, Über die Serpentingesteine im nördlichen Karelien. Beschreibung 
ultrabas. Gesteine, welche vorwiegend aus Serpentinen neben Antigoriten, Talk, 
Magnesit u. Seifensteinen bestehen. (Bull. Commiss. géol. Finlande Nr. 114. 80 Seiten. 
Mai 1936. [Orig. : engl.]) E n s z l in .

G. Issoglio, Die kobalthaltigen Mineralien von Usseglio. Vf. beschreibt 16 Minera
lien der Lagerstätte von Usseglio, wovon 3 über 10% Co (12,54, 16,32, 24,32%) u. 5 
zwischen 5,7 u. 8,74% Co enthalten. Es handelt sich um As u. S enthaltende Mineralien, 
wie Arsenfahlerz, Co-haltigen Löllingit u. Danait u. Mineralien von der Art des Speis
kobalts u. Glaukodots. (Chim. e Ind. [Milano] 18. 456— 59. Sept. 1936. Turin, 
Univ.) R. K. Mü l l e r .

John W . Grüner, Hydrothermale Verwitterung von Montmorillonit zu Feldspat 
bei Temperaturen von 245—-300°. Der Montmorillonit wurde in einem vergoldeten 
Druckgefäß mit KHC03-Lsgg. erhitzt. Bei 300° u. 7-tägiger Erhitzung entstand 
Orthoklas u. zwar nach der röntgenograph. Unters. Adular. Bei 272° konnte nach
10 Tagen das Feldspatgitter u. bei 245° nach 6 Wochen bis 3 Monaten nachgewiesen 
werden. Bei 200° u. 6-wöchiger Erhitzung blieb der Montmorillonit unverändert. 
10%ig. wss. Lsgg. von KCl greifen Montmorillonit in 19 Tagen bei 300° nicht an. 
Muskovit konnte nie nachgewiesen werden. Die Rk. ist wahrscheinlich folgende:
3 [(OH)2Al2Si4O10- 2 H20 ] +  2 KHC03 ->■ 4 KAlSi3Os +  2 Al(OH)3 +  8 H20  +  4 C02. 
Obwohl Orthoklas unter den vorst. Bedingungen unter 245° nicht mehr nachgewiesen 
wurde, ist es doch wahrscheinlich, daß er sich noch bildet. Das Auftreten von authigenen 
Feldspäten in Sedimenten weist auf Bldg.-Tempp. von etwa 100° hin. (Amer. Mine
ralogist 21. 511— 15. Aug. 1936.) E n s z l in .

Fr. Hegemann, Die Bildungsweise des Quarzes im Bayerischen Pfahl. Die 
Geologie des bayr. Pfahls wird ausführlich beschrieben. Der Pfahlschiefer u. der Pfahl
quarz stehen in keiner genet. Beziehung zueinander. Letzterer hat sich aus hydro
thermalen Lsgg. abgeschieden, worauf das Mitvork. von Bleiglanz, Kupferkies u. 
Zinkblende, sowie der hohe Goldgeh. der sulfid. Erze, das Auftreten von Flußspat, 
Barvt, Kupferuranglimmer u. primärem Serizit hinweisen. (Chem. d. Erde 10. 521 
bis 538. 1936.) E n s z l in .
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Theodor Ernst, Der Melilitlibasalt des Westberges bei Hofgeismar, nördlich von 
Kassel, ein Assimilatiotisprodukt ultrabasischer Gesteine. (Chem. d. E rde 10. 631—66. 
1936.) E n s z l in .

I. Ferenczi, Über ein bisher unbekanntes Auftauchen des aus krystallinischem 
Schiefer bestellenden Grundgebirges neben Ipolysäg. (Földtani Közlöny 66. 68— 69. 
1936. [Orig.: dtsch.]) E n s z l in .

Raymond Edmundson, Phosphatknollen bei Junction city, Kentucky. Die Phosphat
knollen zeigen konzentr. Ringe u. bestehen hauptsächlich aus Dahlit neben etwas 
Calcit u. Pyrit. Ersterer ist aus der amorphen Ca-Carbonat-Phosphatgrundmasse 
durch Rekrystallisation entstanden. (Amer. Mineralogist 21. 529—31. Aug.
1936.) E n s z l in .

Alfred Brammall, Die umkehrbare Rolle der Tonerde bei den Reaktionsreihen. 
Die Rolle des A120 3 bei der Differentiation der Gesteinsmagmen -wird behandelt u. 
das amphotere Verh. desselben besprochen. (Mineral. Mag. J. mineral. Soc. 24. 362 
bis 366. Sept. 1936.) E n s z l in .

Paul M. Tyler, Graphit, Grünsand, Gyanit, Lithiummineralien, MiTieralwolle, 
Monazit, Strontiummineralien, Vermiculit und Wollastonit. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 
3993.) Lagerstätten, Zus., Produktion, Anwendung, Verbrauch usw. (U. S. Dep. 
Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 1057—73.) P a n g r it z .

D. I. Schtscherbakow, Genetische Arten der Berylliumlagerstätten in UdSSR. 
Besprechung der hauptsächlich in asiat. Rußland vorkommenden Be-Mineralien u. 
Be-Lagerstätten. (Rare Metals [russ. : Redkije Metally] 5. Nr. 1. 35— 41. Jan./Febr.
1936.) “ v . FÜNER.

Richard J. Lund, Radium, Uran und Vanadium. (Vgl. hierzu H e ss , C. 1936. I. 
3993.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Älines. Minerals Yearbook 1936.
501—08.) P a n g r it z .

Lucien Cayeux, Die phosphathaltigen Kotablagerungen Nord-Afrikas. Die nord- 
afrikan. Phosphatlagerstätten sind mit ganz wenigen Ausnahmen tier. Ursprungs. 
Sie enthalten alle Ca-Phosphat, welches auf das polarisierte Licht ohne Einfluß ist. 
Mit wenig Ausnahmen konnten keinerlei mineral, oder organ. Einschlüsse gefunden 
werden. Entweder sind die gesamten Knochenrestc der Fische u. Meertiere assimiliert 
worden, so daß jede Spur von ihnen verschwunden ist, oder die hier in Frage kommen
den Fische u. Reptilien waren keine Fleischfresser. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei.
203. 217— 19. 20/7. 1936.) E n s z l in .

Gustavo A. Fester und José Cruellas, Erdöl, Asphaltit und Vanadin. Geo
chemische Untersuchung. (Vgl. C. 1934. II. 2325.) Vff. geben Analysen u. Beschreibung 
verschiedener peruan. Asphaltite, deren Asche teilweise bis zu 95% aus V20 6 besteht. 
Auch bei diesen Asphaltiten bestätigt sich die Regel, daß mit abnehmender Löslichkeit 
in Bzl. die D. zunimmt. In dem Mineral Quisqueit scheint S (40%) in Form von Thio- 
phenverbb. vorhanden zu sein, ebenso auch im primären Asphaltit. Ein neues bitumi
nöses Mineral, dem Vff. den Namen „ Broggit“  geben, enthält 0,64% W., 31,8% flüchtige 
Substanzen, 17,2% fixen C, 51,0% Asche, vorwiegend Si02, wenig tonige Stoffe, CaO, 
Mn, etwas Ni u. kein V ; es stammt vermutlich aus pflanzlichen Harzen. (Rev. Fac. 
Quim. Ind. Agric. Santa Fe, Argentina 4. 186— 201. 1936.) R. K. M ü l l e r .

Gustavo A . Fester und José Cruellas, Die Alge Macrocystis pyrifera und der 
Chilesalpeter. Der hohe J-Geh. der chilen. Salpeterlager im Verhältnis zum NaCl u. 
das Fehlen des Br spricht dafür, daß bei der Entstehung dieser Ablagerungen die an 
der südamerikan. Küste reichlich vorkommende Alge Macrocystis pyrifera beteiligt ist. 
Vff. nehmen an, daß die elektrogenet. Theorie der Entstehung der Salpeterlager dahin 
zu modifizieren ist, daß das J u. vielleicht ein kleiner Teil des N aus Meeresalgen stammt. 
(Rev. Fac. Quim. Ind. Agric. Santa Fe, Argentina 4. 202—05. 1936.) R. K. Mü l l e r .

F. F. Sseliwanow, Beiträge zur Kenntnis der Konzentrationsschwankungen der 
Naturwässer im europäischen Teile der UdSSR. Zusammenstellung umfassender W.- 
Analysen (Rückstand, Kohlensäure u. Härte) verschiedener Ströme u. Flüsse, sowie 
verschiedener Quell- u. Brunnenwässer (einschließlich Leitungswässer) der UdSSR, 
in Abhängigkeit von den jahreszeitlichen Schwankungen. (Chem. J. Ser. B. J. an gew. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. Shumal prildadnoi Chimii] 8. 445—70.
1935. Odessa, Chem. Zentrallab.) K l e v e r .

H. L. Wright, Die Größe der atmosphärischen Kondensationskeime: Einige Fol
gerungen aus Messungen der Zahl geladener und ungeladener Keime am Kew-Obser- 
vatorium. Vf. leitet Formeln ab, die es gestatten, die Größe der atmosphär. Konden
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sationskeime aus Messungen des Geh. der Atmosphäre an geladenen u. ungeladenen 
Kernen u. an positiven u. negativen Ionen zu berechnen. Von den kleinen Ionen wird 
angenommen, daß sie im Mittel aus 11 W.-Molekülen bestehen. Dann errechnet sich 
der Radius der Keime hei einer relativen Feuchtigkeit von weniger als 80°/o zu 3 • 10“ ° cm, 
bei 82% relativer Feuchtigkeit zu 4,2-10"6 cm u. bei 89% zu 4,5-10“ 6 cm. Wird an
genommen, daß die hygroskop. Substanz der Keime Schwefelsäure ist, so würde ein 
Keim im Sommer etwa 18-10~17 g, im Winter etwa 12-10—17 g davon enthalten. Ist 
die hygroskop. Substanz der Keime ein Salz oder Salpetersäure, so ist der Geh. eines 
Keimes an diesen etwa halb so groß. (Proc. physic. Soc. 48. 675—89.1/9.1936.) BÜCHN.

K . Sztrökay, Petrographische Studien an der Asche des Vulkans Quizapu (Chile). 
Eine Asche, welche 1200 km von dem Ausbruchsorte entfernt gesammelt wurde, ge
langte zur Unters. Dieselbe erfuhr während ihres Lufttransports eine Sortierung ent
sprechend einer im mäßigen Klima herrschenden Windgeschwindigkeit. Die Korn
größe schwankt zwischen 0,05 u. 0,02 mm. Die Asche wird von A. dehydratisiert. 
Die Analyse mit 69,41% Si02, 0,37% TiO,, 14,64% A120 3, 0,43% Fe30 3, 1,29% FeO,
0,05°/o MnO, 0,97Vo MgO, 2,16% CaO, 3,89% K 20 , 4,96% Na20, 1,19% ILO", 0,78%
H,0+, 0,23% P20 5 täuscht über den eigentlichen Charakter des Magmas, da die dunklen 
Gemengeteile unterwegs verlorengegangen sind. (Földtani Közlöny 66. 122—28. 1936. 
[Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) ENSZLIN.

Gr. Malquori und F. Penta, Vulkanische Oesleine, die widerstandsfähig sind gegen 
die Korrosion bei Einwirkung von flüssigen Säuren. Es wurde der chem. Angriff von
H,SO.i (D. 1,8) u. von konz. HCl auf die folgenden vulkan. Gesteine untersucht: Lava 
vom Ätna, dolerit. Lava vom Motta S. Anastasia, andesit. Lava vom Monte della 
Guardia auf der Insel Ponza, trachyandesit. Lava von Barano auf der Insel Isehia, 
andesit. Lava von Volocz u. rhyolit. Lava von der Insel Ponza. Es ergab sich, daß 
je höher der Si02-Geh. der Gesteine war, um so widerstandsfähiger waren sie gegenüber 
dem Angriff der Säuren. Aus Dünnschliffunterss. ergibt sich, daß die fern. Anteile 
u. die bas. Plagioklase stärker angegriffen werden als die kieselsäurereicheren Mineral
bestandteile. (Ric. sei. Progresso tecn. Econ. naz. [2] 7. ü .  335— 38. 30/9. 1936. 
Neapel, Inst. f. pharmazeut. Chemie.) Go t t f r ie d .

D. Organische Chemie.
D (. A llg e m e in e  u n d  th eore tis ch e  o rg a n is ch e  C h em ie.

Werner Kuhn, Absolute Konfiguration optisch-aktiver Verbindungen. Zusammen
fassender Vortrag (vgl. hierzu die C. 1934. II. 553. 554 referierten Arbeiten). (Congr. 
int. Quim. pura apl. 9. IV. 181—92. 1934.) P a n g r it z .

W . J. C. de Kok, H. I. Watennan und H. A. van Westen, Der Wasserstoffwerl 
als Mittel zur Messung der Ungesättigtheit. Die Best. der H2-Aufnahme bei der katalyt. 
Hydrierung ist in vielen Fällen genauer als die auf Halogenaddition beruhenden Me
thoden. Vff. geben eine kurze Übersicht über die Ergebnisse der diesbezüglichen 
Arbeiten von W a t e r m a n  u . Mitarbeitern (vgl. z. B. C. 1935. I. 2976 u. früher) u. 
beschreiben die benutzte Apparatur. — Darst. von Pt- u. Pd-Kohlekatalysatoren 
durch Red. von PdCl2 oder PtCl2 mit Hydrazin in sodaalkal. Lsg. bei Ggw. von Norit 
oder Carboraffin erst bei gewöhnlicher Temp., dann bei 70°. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55. Trans. 225—28. 7/8. 1936.) Os t e r t a g .

K . Freudenberg, Die Methodik der Konstitutionsermittlung hochmolekularer Natur
stoffe. Zusammenfassender Vortrag über die Arbeiten des Vf. über Tannin, Cellulose, 
Stärke, kondensierte Gerbstoffe, Lignin, hochmolekulare Naturstoffe mit spezif. Wirk
samkeit (Insulin, gruppenspezif. Substanzen). (Mh. Chem. 69. 144—60. Okt.
1936.) B r e d e r e c k .

Ch. Degard, Untersuchung der Chloroformstruktur durch Elektronenbeugung. 
Inhaltlich ident, mit der C. 1 9 3 6 .1. 1594 referierten Arbeit. (Bull. Soc. ehim. Belgique 
45. 15—20. Jan. 1936. Lüttich [Liege], Univ., Inst. f. allg. Chemie.) SKALIKS.

L. O. Brockway und H. O. Jenkins, Die Molekvlstmkluren der Methylverbin
dungen von Silicium, Germanium, Zinn, Blei, Stickstoff, Schwefel und Quecksilber und 
die Kovalenzradien der nichtmelallischen Elemente. Die Elektronenbeugung der Fluoride 
u. Chloride von C, Si, Ge, Sn, P u. As weisen Atomabstände auf, die kleiner sind als 
die entsprechenden Summen der kovalenten Radien für diese Verbb. Die Elektronen
beugung der Tetramethyle von Si, Ge, Sn, Pb, ferner N(CH3)3, S(CH3)2 u. Hg(CH3)2 
wurde in ähnlicher Art wie früher aufgenommen u. gedeutet (B r o c k w a y , C. 1936. I I .
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2852). Es werden Kemabstände gefunden für Si—C =  1,93 Ä, Ge—C =  1,98Ä, 
Sn—C =  2,18 A, Pb—C =  2,29 Ä, N—C =  1,47 Ä, S—C =  1,82 Ä. Die Messungen 
von Hg(CH3)2 wiesen experimentelle Schwierigkeiten auf, die einen nur angenäherten 
Wert Hg—C — 2,2 A (±0,1) zuließen. Der Bindungswinkol zwischen C—N—C be
trägt 108°. Die Meßgenauigkeit beträgt rund ±0,03 Ä. Die Kemabstände stimmen 
mit den von P a u lin g  gemessenen überein (C. 1934. I. 3303). Der Bindungstyp ist 
derselbe wie zwischen gleichen Atomen. Die Existenz eines Dipolmomentes hat prakt. 
keinen Einfluß auf den Kernabstand. Die Unstimmigkeiten, die bei Fluoriden u. Chlo
riden der oben erwähnten Elemente auftreten (Bindungsverkürzung gegenüber den Ko- 
valenzradien) sind nicht auf teilweisen Ionencharakter der Bindungen zurückzuführen 
(etwa SiCl3+Cl'). Die auftretende Verkürzung wird so gedeutet, daß in einem Molekül
2 Strukturen möglich sind, derart, daß Resonanz zwischen Doppelbindung u. einfacher 
Bindung zweier Strukturen besteht. Die maximale Verkürzung in solchem Falle würde 
10°/o betragen u. stimmt bei den Chloriden mit den Befunden überein. Im Falle der 
Fluoride, bei denen noch größere Verkürzungen beobachtet werden (SiF4 =  15%, 
Pl?3 =  13%) wird ein Einfluß durch die ausgesprochene Elektronegativität von F 
angenommen. Die Unstimmigkeiten, die dagegen beim CH3F auftreten (sehr geringe Ver
kürzung) bedürfen weiterer Aufklärung. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 2036—44. 9/10. 1936. 
Pasadena, Calif., U .S. A ., California Inst, of Technology, Gates and Crellin Lab. 
of Chem.) MECKBACH.

Christopher L. Wilson, Die Struktur des Benzols. Teil IX . Unmittelbare Beob
achtung der Fluorescenzspektren von Benzol- und Hexadeuterobenzoldampf im Absorptions
gebiet. (VIII. vgl. C. 1936. II. 3406.) Die im Teil V dieser Arbeit (vgl. C. 1936. II. 
3405) gegebeno Analyse der Fluorescenzspektren von Benzol- u. Hexadeuterobenzol
dampf wird durch neue Messungen ergänzt, bei welchen die Überführung des Resonanz
spektrums in das Fluorcscenzspektrum nicht durch Anwendung hohen Benzoldampf
drucks erzielt wird, sondern durch Zusatz eines indifferenten Fremdgases von ge
nügend hohem Druck (vgl. C u th bertson  u. K istiakow sky , C. 1936. I. 3666). 
Auf diese Weise gelingt es, Übergänge zwischen 2 der 3 insgesamt beobachteten 
Elektronenanregungszustände u. dem Grundzustand, die bisher wegen der starken 
Eigenabsorption des Benzoldampfes in dem betreffenden Spektralgebiet nicht voll
ständig beobachtet werden konnten, unmittelbar zu photographieren. Die besten 
Resultate werden erzielt mit 0,1— 0,3 mm CcH6 bzw. C6D6 u. 760 mm N2. Die Aus
wertung der Aufnahmen bestätigt früher gezogene Schlüsse. Die Apparatur zur Er
zeugung der Spektren ist in Teil V beschrieben. (J. chem. Soc. London 1936. 1210— 14. 
Aug. London, Univ. College.) M artin.

D. LI. Hammick und R. P. Young, Komplexbildung zwischen Polynitroverbin
dungen und aromatischen Kohlenwasserstoffen. III. Systeme, die Tetranitromethan ent
halten. (II. vgl. C. 1936. I. 4548.) Aus der Tatsache, daß eine große Zahl von Sub
stanzen, die anion. reagieren können, beim Vermischen mit dem an sich farblosen Tetra
nitromethan meist gelbe (Absorptionsmaximum 4500 A), aber wie Anthracen auch rot- 
orange gefärbte Lsgg. geben, ist auf eine Wechselwrkg. der Komponenten zu schließen. 
Die auftretenden Färbungen sind denen sehr ähnlich, die beim Vermischen der Lsgg. 
von aromat. Polynitroverbb., wie Trinitrobenzol, u. aromat. oder ungesätt. KW-stoffen 
oder auch Basen, wie Anilin, auftreten. Aus den Lsgg. der Systeme: Polynitroverbb. 
aromat. KW-stoffe lassen sich gewöhnlich gut lcrystallisierte Verbb. erhalten; bei den 
entsprechenden Verbb. mit Tetranitromethan gelingt das nicht. Es ist daher anzu
nehmen, daß die komplexen Moleküle, die für die Farbe der Systeme mit Tetranitro- 
rnethan verantwortlich sind, weniger stabil sind als die mit den aromat. Polynitroverbb. 
Vff. bestimmen colorimetr. den Geh. der Lsgg. von Tetranitromethan u. KW-stoffen an 
farbigem Komplex in Abhängigkeit von der Konz, der KW-stoffe. Unter den An
nahmen, daß für die Systeme (farbiger Komplex ^  Komponenten) das Massenwrkg.- 
Gesetz u. das LAMBERTsche Gesetz gültig u. die Konz, c des gebildeten Komplexes klein 
ist, folgt, daß sich die Farbintensität D  der Lsg. linear mit der Konz, b des KW-stoffs 
ändern muß. Dies trifft mit einer Ausnahme (Mesitylen) für alle untersuchten Tetra- 
mtrometbansysteme zu. Aus den Neigungswinkeln der Geraden d D/d b gegen b lassen 
sich die relativen Stabilitäten der gebildeten Komplexe ableiten, falls die Extinktions- 
koefL e ganz oder nahezu unabhängig von der Natur der verwendeten KW-stoffe wären. 
Zur Kontrolle hierfür werden die Neigungswinkel der Funktionen d DJd b für die Verbb. 
einer Reihe von KW-stoffen: Bzl., Toluol, a-Nitronaphthalin, o-, m-, p-Xylol, Mesitylen, 
Naphthalin, /f-Methylnaphthalin mit Pikrinsäure bestimmt, deren relative Stabilitäten 

XIX. 1. 4



50 D ,. A llg em e in e  ü . th e o r e tisc h e  o rg an isch e  Ch e m ie . 1 9 3 7 . I .

nach Verss. von M o o r e , S h e p h e r d  u . Go o d a l l  (0 . 1931. II. 1097) bekannt sind. 
Mit einer Ausnahme (a-Nitronaphthalin, Deutung siehe Original) ergeben die Neigungs
winkel der d D/d b Kurven dieselbe Reihenfolge wie die von MOORE, Sh e p h e r d  u . 
G o o d a l l  gemessenen Gleichgewichtskonstanten. Dasselbe gilt für die von DlMROTH 
u. B a m b e r g e r  (Liebigs Ann. Chem. 438 [1924]. 67) untersuchten ICW-stoffe Bzl., 
Anthracen, Naphthalin, /?-Methylnaphthalin, 2,4-Dimethylnaphthalin, /3-Naphthol. Die 
Neigungswinkel sind daher den Gleichgewichtskonstanten nahezu proportional anzu
nehmen. Die Fähigkeit der Bzl.-Deriw. C6H6R in Verb. mit Tetranitromethan anion. 
zu reagieren, hängt von der Natur des Substituenten R ab. Folgende Werte relativer 
Gleichgewichtskonstanten werden für die verschiedenen R gefunden: H 0,05; CH3 0,90;
O—CO—CH3 1,68; OH 12,28; OC„H6 15,87; OCH3 20,41; OC2H5 20,62. Die Reihenfolge 
entspricht den von ROBINSON-lNGOLD angegebenen Prinzipien, die Fähigkeit be
treffend, Anlagerungsverbb. zu geben. Nur Phenol sollte auf den Diphenyläther folgen. 
Die Abweichung erklärt sich damit, daß Phenol in Lsgg. assoziiert ist, u. daher einen zu 
kleinen Wert für die Gleichgewichtskonstante ergibt. Aus der Temp.-Abhängigkeit der 
Gleichgewichtskonstante wird die Bldg.-Wärme von Komplexen mit Tetranitromethan 
ermittelt (Werte in kcal): p-Xylol 0,72; Diphenyläther 1,55; Naphthalin 0,60; /J-Methyl- 
naphthalin 0,71; 2,4-Dimethylnaphthalin 0,58; jS-Naphthol 0,86; a-Nitronaphthalin 1,69; 
Anthracen 1,59. Bei Mesitylen ändert sich die Farbintensität D nicht linear mit der 
zum Tetranitromethan hinzugefügten Menge b des KW-stoffs; dies liegt daran, daß in 
diesem Falle die Konz, c des gebildeten Komplexes nicht mehr zu vernachlässigen ist. 
Wird das berücksichtigt, so ergibt sich eine relative Gleichgewichtskonstante von 7,4. 
Die wahre Gleichgewichtskonstante berechnet sich zu 0,068. Mit Hilfe dieser Werte 
ergibt sich, daß in einer Lsg., die molar ist, an Bzl. u. Tetranitromethan IO-4 g Mol 
gefärbter Komplex pro Liter enthalten sind. (J. ehem. Soc. London 1936. 1463—67. 
Okt. Oxford, The D y s o n  P e r r in s  Lab.) T h il o .

M. Stoll und A. Rouve, Vielgliedrige heterocyclische Verbindungen. 10. Über die 
Bestimmung von Ringscltlußgeschwindigkeilen. (9. vgl. C. 1936. II. 1897.) Vff. lehnen 
die von SALOMON (C. 1936. II. 3284) gegen ihre Arbeiten gemachten Einwände ab 
u. tun dar, daß SALOMON dadurch, daß er in seinen Arbeiten die Rk.-Geschwindigkeit 
durchweg auf die funktionellen Gruppen bezogen hat (dx/dt), allen Berechnungen 
u. Diskussionen jedoch die Geschwindigkeit dc/dt zugrunde legt, einen prinzipiellen 
Fehler begeht. Sie führen die in bezug auf die Ringschlußgeschwindigkeiten sicher- 
gestellten Punkte im einzelnen auf, deren Festlegung dadurch möglich wurde, daß die 
Vff. bei einer eingehenden Unters, über die heute bereits in techn. Maßstab ausgeführto 
Lactonisierung der Pentadecanol-15-säure-l zu Exaltolid in den Besitz eines Zahlen
materials gelangten, das ihnen erlaubte, die früher durch rein theoret. Überlegungen 
aufgefundenen Beziehungen auch experimentell zu bestätigen. (Helv. chim. Acta 19. 
1079— 95. 1/10. 1936. Genf, F ir m e n ic h  & Co. v o r m . Chuit , N a e f  & Co.) B e h r l e .

M. J. Young und A . R. Olson, Der Mechanismus von Substilutionsreaktionen. 
Die Substitution von Brom und Chlor in Phenylbrom- und Phenylcliloressigsäure durch 
Chlor- und Bromionen in wässeriger Lösung. Vff. haben das gesamte System von Rkk. 
aufgeklärt, das abläuft, wenn l-Phenylbromessigsäure mit Cl-Ionen in wss. Lsg. reagieren 
kann:

I l-C6H5CHBrCOOH +  Br“  d-C0H5CHBrCOOH +  Br~
II 1-C0H6CHC1COOH +  CI- M  d-C0H5CHClCOOH +  ca- 

r a  1-C6H6CHC1C00H +  Br~ d-C6H6CHBrCOOH +  Cl~
IV l-C6H5CHBrCOOH +  CI“  d-C8H6CHClCOOH +  Br~
V l-C„H6CHBrCOOH +  H20 ^ > - d-C6H5CHOHCOOH +  H+ +  Br~

VI 1-C0H6CHC1COOH +  H20  d-C'uH-CHOHCOOH +  H+ +  Cl~
Die Rk.-Geschwindigkeitskonstanten —ka sind bei verschiedenen Tempp. 

zwischen 15 u. 50° bestimmt worden. Für die Rkk. I—IV sind auch die Aktivierungs
wärmen sowie die temperaturunabhängigen Faktoren berechnet worden. Letztere Größen 
hätten bei den Rkk. V u. VI zweifelhafte Bedeutung, da die Konstanten (fc5 u. ke) 
dieser Rkk. Mittelwerte darstellen über mehrere Einzelrkk., die in der Arbeit diskutiert 
werden. Für Rk. IV kann an Hand des Geschwindigkeitsgesetzes gezeigt werden, daß 
ihr Ablauf mit vollständiger WALDENscher Umkehrung verknüpft ist in Überein
stimmung mit den von O l so n  einerseits, B e r g m a n n , P o l a n y i  u . Sza b o  anderer
seits vertretenen Ansichten über den Mechanismus von Substitutionsrkk. Die Akti-
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vierungsenergien u. Stoßzahlen werden mit den entsprechenden Werten bei der von 
OLSON u . L o n g  untersuchten Rk. der 1-Brombemsteinsäure mit Cl-Ion (vgl. C. 1936. 
ü .  1881) verglichen; cs werden enge Beziehungen festgestellt. Die Stoßzahlen der 
Rick. I—IV können nach einer statist. Methode auch rechner. erhalten werden. (J. 
Amer. ehem. Soc. 58. 1157— 62. 7/7. 1936. Berkeley, Calif.) Ma r t in .

Edwin R. Littmann, Der Mechanismus der Diensynthese. Die Rk. zwischen 
oc-Phellandren u. Maleinsäureanhydrid, bei welcher nach Beobachtungen von DlELS 
u. A l d e r  (vgl. C. 1928. I. 1186) ein gefärbtes Zwischenprod. bei der Bldg. des farb
losen a-Phellandrenmaleinsäureanhydrid auftreten soll, wird kinet. untersucht. Die 

an Lsgg. in Aceton ausgeführten Messungen ergeben, daß 
nur in verdünnterer Lsg. ein annähernd monomolekularer 
Verlauf auftritt. In einem präparativen Vers. ohne Lösungs- 

_C1I mittel gelingt es ein polymeres Nebenprod. zu fassen, 
welches Maleinsäureanhydrid u. das Terpen im Verhältnis 
4 : 3 oder 5: 4 enthält. Die wahrscheinlich langgestreckte 
Struktur des Polymerisats: C4H2O3(C10Hi6-C4H2O3-)C4H2O3 
deutet auf ein bifunktionelles Zwischenprod. vom Typus I, 

das gleichzeitig auch das Auftreten einer Färbung erklären würde. (J. Amer. ehem. 
Soe. 58. 1316— 17. 7/7. 1936. Wilmington, Delaware, Hercules Powder Co.) Ma r t in .

Nils Hellström, Die Kinetik der Sulfoniumverbindungen. I. Es wurde bei 25° 
durch elektrometr. Best. der gebildeten Jodionen die Sulfoniumsalzbldg. untersucht 
zwischen  ̂einerseits Methylthioglykolsäure, Äthylthioglykolsäure, 'primäre u. sekundäre 
Propylthioglykolsäure, primär-n-, prvmär-iso-, sekundär-n- u. tertiäre Butylthioglykol- 
säure, Methylthiohydracrylsäure, Sulfiddiessigsäure, Sulfiddiessigsäuremonamid, Sulfid

glykolsäure u. 2-Phenylisopropylthioglykolsäure, u. andererseits Jodessigsäure, Jodacet- 
amid, a.-Jodpropionsäure u. ß-Jodpropionsäure. Es wurde gefunden, daß die Rk. in 
neutraler Lsg. bimolekular verläuft u. daß es sich dabei um einen Salzeffekt handelt. 
Von (OH)-Ionen wird die Umsetzungsgeschwindigkeit wenig oder gar nicht beeinflußt, 
in saurer Lsg. verläuft sie langsamer, u. zwar um so langsamer, je kleiner der Neutrali
sationsgrad ist. Die Sulfoniumsalzbldg. verläuft nach dem Schema

RHal +  RSR =  RRRSH al.
(Z. physik. Chem. Abt. A. 177. 337—54. Okt. 1936. Stockholm, Techn. Hochsch. 
Organ.-chem. Lab.) G o t t f b ie d .

D. M. Newitt und J. H. Burgoyne, Die Oxydation von aromatischen Kohlen
wasserstoffen bei hohen Drucken. I. Benzol. II. Toluol. III. Äthylbenzol. (Vgl. 
C. 1935. I. 1206.) Beim Erhitzen von Bzl.-02- oder Bzl.-Luftgemischen, die über
schüssiges Bzl. enthalten, unter hohem Druck tritt als erstes Pk.-Prod. Phenol auf; 
unter günstigen Bedingungen können 53,5% des Bzl. in Phenol übergehen. Bei weiter
gehender Oxydation bilden sich Hydrochinon u. Chinon, worauf der Ring aufgespalten 
wird. —  Alkylderiw. des Bzl. werden gleichzeitig im Kern u. in der Seitenkette oxy
diert. Toluol liefert einerseits Benzylalkohol, Benzaldehyd u. Benzoesäure, anderer
seits 2,4-Dioxytoluol, neben geringen Mengen Dibenzyl (aus der Pyrolyse von Toluol) 
u. Bzl. (aus der therm. Zers, von CeH5-C02H). Durch geeignete Auswahl der Rk.- 
Bedingungen kann jedes der Seitenkettenoxydationsprodd. bevorzugt erhalten werden. 
Beim Äthylbenzol beginnt die Seitenkettenoxydation am a-C-Atom u. führt zu Phenyl- 
methylcarbinol, Acelophenon u. Benzoesäure; die gleichzeitige Kernoxydation gibt 
hauptsächlich 2,4-Dioxyäthylbenzol. Bis zu %  des bei der Oxydation von Toluol u. 
Athylbenzol verbrauchten O entfallen, soweit es sich um die Bldg. von aromat. Prodd. 
handelt, auf die Bldg. von Seitenkettenderiw. Im Gegensatz zu Bzl. zeigen Toluol 
u. Athylbenzol deutliche Induktionsperioden. Vergrößerung der Oberfläche verzögert 
die Oxydation von Bzl., hat aber keinen Einfluß auf die von Toluol u. Äthylbenzol.

Tr VOn verzögert alle drei Rkk. in gleichem Maße. Nach diesen Beobachtungen 
Sm<n enr^k. an der Oxydation beteiligt, jedoch ist der für die Oxydation des Bzl. 
maßgebende Mechanismus ein anderer als bei den Alkylderiw. — Dampfdruck von 
Athylbenzol bei 136,15, 200, 250, 300 u. 330° 1, 4,50, 10,05, 19,50 u. 28,30 at, 
knt. Temp. 335,0 ±  0,2°, krit. Druck 30,2 ±  0,2 at. (Proe. Roy. Soc., London, Ser. A. 
153. 448— 62. Jan. 1936.) Os t e r t a g .

4*
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H. J. Emeleus und L. J. Jolley, Kinetik der thermischen Oxydation von Methyl
amin. Es wurdo zunächst die therm. langsame Oxydation von Methylamin in dem 
Temp.-Bereich von 330—390° untersucht. Die Rk.-Geschwindigkeit läßt sich aus- 
drücken durch eine Gleichung der Form v =  n0 e(<) — ß)tld t/(S ■— ß) =  A e v t, wo na 
die Geschwindigkeit der Bldg. akt. Zentren, öu. ß die Wahrscheinlichkeiten der Ketten- 
bldg. u. Kettensprengung u. A r die Zeit bedeutet zur Bldg. einer Bindung in der 
Kette. schließlich ist =  B pnya e~ c lT, wo p den Druck, y  den Molanteil brennbaren 
Gases in dem Gasgemisch u. B, n, a u. O Konstanten bedeuten, yi ändert sieh mit Druck 
u. Temp. nach xp =  B' p0,S3 e-15000/21. Es wurde weiter der krit. Explosionsdruck 
von Methylamm-02-Gemisehen bestimmt. Dio Abhängigkeit dieses Druckes von der 
absol. Temp. ist gegeben durch dio Gleichung ln pJT  — A'/'T +  B, wo A ' unterhalb 
490° 12 500, oberhalb 490° 9300 ist. (J. ehem. Soc. London 1936- 1524— 29. Okt. 
London, S. W. 7, Imperial College.) G o t t f r ie d .

Emst Kuss, Zur Kenntnis des Zersetzungsmechanismus von Methanol. Für die 
techn. Gewinnung von CH20  aus Me. [=  Methanol] war es von Interesse, den Mechanis
mus der Zers, von Me. in Ggw. von Stoffen zu kennen, die als Kontaktsubstanzen oder 
als Werkstoffe für techn. Anlagen in Frage kommen. Die Zers, von Me. läßt sich prakt. 
auf die Primärrkk. a) u. b) zurückführen; sekundär zerfällt nach a) entstandener Form
aldehyd in CO u. H2, nach b) entstandener Dimethyläther einerseits in CH4 u. CH20, 
andererseits in CO u. H2; dazu kommt die Disproportionierung von CO in C02 u. C 

a) CH3'OH CH20  +  H2 b) 2 CH3-OH (CH3)20  +  H20
u. das Methangleichgewicht. Ag-Wolic beschleunigt hauptsächlich dio Rk. a), Al haupt
sächlich die Rk. b). Fe wirkt zunächst als guter CH20-Bildner; in dem Maße, wie 
durch sek. Rkk. Kohle gebildet wird, treten die übrigen Zerss. in den Vordergrund. — 
Die Zers, von Me. beginnt in Ggw. von Quarzglas, Ag, Pt, Al, Cu, Fe, CaO u. Kohle 
bei 650, 400, 500, <300, 450, 550, 450 u. 450°. (Angew. Chem. 49. 483— 86. 18/7. 1936. 
Duisburg, Kupferhütte.) Os t e r t a g .

R. P. Bell und J. F. Brown, Säurekatalyse in nichtwässerigen Lösungsmitteln. 
Teil III. Die Umlagerung von N-Jodformanilid in Anisollösung. (II. vgl. C. 1936.
I. 3489.) Es wurdo die Kinetik der Umlagerung von N-Jodformanilid in p-Jodoform- 
anilid in Anisollsg. in Ggw. 1. Dichloressigsäure, 2. o-Nitrobenzoesäure, 3. Monochlor
essigsäure, 4. m-Nitrobenzoesäuro, 5. Benzoesäure, 6. Zimtsäure, 7. Trimethylessig- 
säuro u. 8. 2,4,6-Trichlorphenol untersucht. Die Umwandlung ist einfach molar, die 
Umwandlungsgeschwindigkeit proportional der Konz, des N-Jodformanilids u. der 
Konz, der zugesetzten Säure. Bei der Umwandlung entsteht etwas freies Jod; es wird 
vermutet, daß dies der folgenden Rk. zuzuschreiben ist: 2 C0H5-NJ-CHO->- C6H5- 
N(CHO)-N(CHO)-C6H5 +  J2, doch wurdo die Beobachtung nicht näher untersucht. 
Für die angewandten Säuren ergeben sich als katalyt. Konstanten 1. 1,73, 2. 1,31,
3. 1.07, 4, 0,646, 5. 0,353, 6. 0,265, 7. 0,425, 8. 0,242. Die Beziehung zwischen diesen 
Konstanten u. den Dissoziationskonstanten in W. ist, wenn man beide Werte logarithm. 
gegeneinander aufträgt, nahezu linear. (J. chem. Soc. London 1936. 1520—24. Okt. 
Oxford, Phys.-chem. Labor., Balliol College and Trinity College.) Go t t f r ie d .

Radu Titeica, Untersuchung der Absorpticms- und Fluorescenzspektren einiger 
Kohlenwasserstoffe mit mehreren Benzolringen. (Vgl. C. 1936. II. 55.) Es wurden die 
Absorptions- u. Fluorescenzspektren von Bzl., Toluol, Äthylbenzol, Diphenylmelhan, 
Benzylnaphthalin, Naphthalin, a-Methylnaphthalin, Diphenyl, Dibenzyl, Benzyldi- 
phenyl, Stilben, Dimethylstilben, Tetraphmyläthylen, Chrysen, Phenanthren, Pyren, 
Fluoren, Acenaphthen in Hexan oder A. gel. mit einem HiLGER-Spektrographen 
gemessen. Beide Serien von Spektren können zur Identifizierung der genannten KW- 
stoffe veraendet werden, doch sind die Fluorescenzspektren einfacher gebaut u. weisen 
schmalere Banden auf. Dio einzelnen charakterist. Absorptionsbanden liegen zwischen 
2400 u. 3800 A. Durch aliphat. oder aromat. Doppelbindungen oder benachbarte 
Bzl.-Ringe (Diphenyl) werden die Banden verbreitert, wobei sie jedoch unschärfer 
werden u. auch weniger stark ausgeprägte Maxirna zeigen. Acenaphthen gab kein 
Fluorescenzspektrum. (Ann. Office nat. Combustibles liquides 11. 445—70. Mai/Juni 
1936. Bukarest, Lab. d'optique de l’Univ.) J. Sc h m id t .

H. Conrad-Billroth und G. Förster, Substitution und Absorptionsbandenverschie
bung. VHI. Dihalogenbenzole. (VII. vgl. C. 1936. II. 2697.) Es werden die Absorptions
kurven der folgenden Dihalogenbenzole in Hexan als Lösungsm. mitgeteilt: o- u. m-Fluor- 
chhrbenzol, p-Fluorbrom- u. p-Fluorjodbenzol, o-, m- u. p-Chlorbrombenzol, o- u. m-Dibrom- 
benzol, o-, m- u. p-Chlorjodbenzol, p-Bromjodbenzol. Die Spektren werden im Sinne der
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in der III. Mitt. aufgestellten „Rechenregel”  diskutiert, wobei sich ergibt, daß die 
nur CI u. Br enthaltenden Derivv. sich dem Additionsgesetz ohne weiteres fügen, 
während bei den fluorsubstituierten Körpern völlig ungeklärte Abweichungen auf- 
treten. (Z. pliysik. Chem. Abt. B. 33. 311— 18. Aug. 1936. Graz-Leoben, Phys.-oliem. 
Inst, der Techn. u. Montanist. Hochschule.) Ma r t in .

I. W . Obreimov und A. Prikhotjko, Absorptionsspektren von Krystallen bei 
niedrigen Temperaturen. II. Absorptionsspektrum von Phenanthren bei 20° K. (I. vgl. 
C. 1932. II. 1891.) In Fortsetzung früherer Unterss. wird eine Beschreibung des Ab
sorptionsspektrums von Phenanthren bei 20° K  in polarisiertem Licht gegeben. Eine 
vollständige Systematik des Spektrums zu erhalten, gelang nicht. Das Spektrum 
läßt sieh in drei Teile zerlegen, ein Vor-, Haupt- u. Nachspektrum, deren Grenzen 
zwischen 26 000—28 000 cm-1, 28 000—33 000 cm-1, 33 000 cm-1 u. weiter gezogen 
werden. Das Spektrum für den der Ebene (010) parallelen Lichtvektor besteht aus 
etwas engeren Banden als das Spektrum für die andere Komponente, beide Spektren 
sind aber sehr ähnlich. Einzelheiten der versuchsweisen Auflösung des Spektrums 
vgl. im Original. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 34— 47. 1936.) E. M ü l l e r .

I. W . Obreimow und A. Prikhotjko, Absorptionsspektren von Krystallen bei 
niedrigen Temperaturen. III. Das Spektrum des Anthracens bei 200 K. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Eingehende Wiedergabe des yl?i(Arace?ispektrums bei 20° K  in der im Voran
stehenden angedeuteten Weise. Wie beim Phenanthren ist eine Schwingungsfrequenz 
von 1400 cm-1 vorhanden. Die Frequenz bei 350—400 cm-1 soheint ebenfalls eine 
Schwingungsfrequenz zu sein. Der Vergleich mit dem Dampfspektrum zeigt, daß 
das Spektrum der Krystalle um 2100 cm-1 nach längeren Wollen verschoben ist. Einzel
heiten des Spektrums sowie eine kurze Erörterung des Zusammenhanges des Krystall- 
spektrums mit dem Krystallbau vgl. im Original. (Physik. Z. Sowjetunion 9. 48—56. 
1936.) " ‘ E. M ü l l e r .

Paresh Chandra Dutta, Untersuchungen über indigoide Farbstoffe. IX . Eine 
Untersuchung über die Absorptionsspektren isomerer thioindigoider Farbstoffe. (VIII. vgl. 
C. 1935. II. 2366.) Vf. hat von 36 der in den Mitt. II—VIII beschriebenen Farbstoffe 
die Absorptionsspektren im sichtbaren Teil des Spektrums untersucht. Als Lösungsm. 
wurde wegen der Schwerlöslichkeit dieser Farbstoffe ausschließlich Nitrobenzol ver
wendet. Es hat sich gezeigt, daß die aus 2,3-Naphthooxythiophen dargestellten Farb
stoffe viel breitere Absorptionsbanden haben als die aus 1,2- u. 2,1-Naphthooxythiophen 
dargestellten, u. daß ihre Absorptionstiefe viel größer ist. Der Hauptteil der Banden der
2.3-Isomeren liegt auch weit nach dem roten Teil des Spektrums zu, woraus sich die 
tiefere Färbung dieser Verbb. ergibt. Der ungesätt. Zustand an der akt. Stelle der
2.3-Isomeren ist viel größer als bei den anderen Verbb.; die in der VIII. Mitt. gegebene
Erklärung ist ganz einleuchtend. Die sehr ähnliche Konst. der 1,2- u. 2,1-Verbb. kommt 
auch in den wenig differierenden Kurven zum Ausdruck. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 
2343— 46. 7/10. 1936. Muzaffarpur [Indien], G. B. B. Coll.) L in d e n b a u m .

A. Killen Macbeth und J. R. Price, Die Absorptionsspektren von 1,2,3-Benz- 
triazolen. Unterss. der Absorptionsspektren von 1.2.3-Benztriazol (I), 1-Meihyl-,
3,6-Dimethyl-, 1-Oxy-  (II), 1 -Oxy -6-methyl-1,2,3 -benztriazol (III), 3 - Methyl -1,2,3- 
benztriazol-l-oxyd, 1-Methoxy-, 6-Nitro-, 6-Nitro-l-methyl-, 6-Nitro-3-methyl-, 6-Nitro-
1-oxy-, 6-Nitro-l-methoxy-l,2,3-benztriazol, 6-Nitro-3-methyl-l,2,3-benztriazol-l-oxyd, 
6 - A itro -1 - oxy - 5-methyl- (IV), 6-Nitro-l-methoxy-5-methyl-l,2,3-benztriazol, 6-Nitro-
3,5-dimethyl-l,2,3-benztriazol-l-oxyd u. 5-Nitro-3-oxy-a.,ß-naphtho-l,2,3-triazol (V) in 
alkol. u. wss. Lsg. I u. seine Deriw. absorbieren in zwei Hauptgebieten, von denen 
nach eingehendem Vergleich der Benztriazolspektren mit denen von Verbb. mit einem 
—-N =N —C0H5 oder > C = C —C0H5-System, die kurzwelligere Absorption einem 
Elektron in dem C=C-System des Benzolkems u. die andere der —N=N-Gruppe 
des Triazolringes zugeteilt wird. Kemalkylierung bewirkt eine deutlichere Trennung 
der beiden Absorptionsgebiete. Im Fall der Nitroverbb. wird nur dann eine für diese 
Gruppe charakterist. Absorption beobachtet, wenn entweder wss. Lsgg. untersucht 
werden oder im Triazolring eine OH- oder OCH3-Gruppe vorhanden ist. II liegt in 
alkoh. Lsg. als Gleichgewichtsmischung zweier tautomerer Formen vor mit etwa 20°/o 
der 1-Oxydform. Ähnlich verhält sich III. Dagegen sind die Nitrooxytriazole als stabile 
Oxyformen sowohl in alkoh., wie wss. Lsg. vorhanden. Die bei diesen Verbb. beob
achteten Verschiebungen der Absoiptionsmaxima beim Übergang von alkoh. zu wss. 
Lsgg., werden mit der Ionisation in wss. Medium in Zusammenhang gebracht,
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V e r s u c h e .  Darst. von IV : aus 4,6-Dinitro-m-tolylhydrazin durch mehrstd. 
Erhitzen unter Rückfluß mit alkoh. NH3. Nach Zugabe von verd. HCl u. Entfernung 
des A., blaßgelbe Prismen vom F. 196— 197°. — l-Oxy-6-methyl-l,2,3-benztriazol, 
C7H;ON3 (III). Das durch Nitrieren von p-Chlortoluol erhaltene Gemisch wird frak
tioniert u. der bei 255— 260° sd. u. an 3-Nitro-4-chlortoluol reiche Anteil 20 Stdn. mit 
überschüssiger alkoh.-wss. Lsg. von Hydrazinhydrat erhitzt. Nach Entfernung un
veränderten Ausgangsmaterials mit Ä. u. Ansäuern farblose Nadeln vom F. 178— 179°.
—  5-Nitro-3-oxy-a.ß-naphtho-l ,2,3-triazol, C10H0O3N4 (V). Aus 2,4-Dinitrochlor-
naphthalin u. Erhitzen mit A. u. Hydrazinhydrat, h. filtrieren, Rückstand mit sd. 
W. ausziehen, abkühlen u. das Hydrazinsalz des 2,4-Dinitro-a-naphthols abtrennen, 
schließlich Y durch Ansäuern mit verd. HCl ausfällen. Verpufft bei 236°. — Darst. 
der übrigen Verbb. nach Angaben der Literatur. (J. ehem. Soc. London 1936. 111 
bis 119. Jan. Adelaide, Univ.) E. Mü l l e r .

R. Ananthakrishnan, Die Ramanspektren von Trimethylamin und einiger Ver
bindungen des Hydroxylamins und Hydrazins. Unters, der Ramanspektren von 
N(CH3)3 (I), NH2OH-HCl (II), (NH20H )2-H2S04 (III), N2H4-2 HCl (IV) u. N2H4- 
H20  (V). II, III u. IV werden in krystallisiertem Zustand u. in konz., wss. Lsg., V in 
50“/0ig. wss. Lsg. aufgenommen. Die an I beobachteten Frequenzen werden mit Hilfe 
der Polarisationswerte erörtert. In dem Frequenzintervall von 1100— 1500 cm' 1 
findet Vf. merkliche Differenzen zwischen den Spektren von I u. Isobutan. Insbesondere 
ist die Aufspaltung der Ramanlinie 1450 in drei Komponenten ein charakterist. Merk
mal des Ramanspektrums von I. II u. IV zeigen in festem Zustand nur eine einzige 
Linie, die ebenso in wss. Lsgg. erhalten bleibt. Die Ergebnisse der Ramanspektren 
der Salze II bis IV scheinen die auf Grund der Elektronentheorie der Valenz auf
gestellte Konst. dieser Verbb. zu stützen. (Proc. Indian Acad. Sei. Sect. A. 4. 204— 12. 
Aug. 1936.) E. M ü l l e r .

C. S. Venkateswaran, Die Ramanspektren einiger Formiate und die Konstitution 
der Ameisensäure. Unters, der Ramanspektren von Natrium-, Calcium-, Cadmium-
u. Bleiformiat in festem Zustand u. in wss. Lsg. Für das Formiation werden die fol
genden mittleren Frequenzen erhalten: 2834, 2734, 1717, 1534, 1347 u. 857 cm-1. 
Aus der Anwesenheit der Linien 2834 u. 1347, die die Valenzschwingung bzw. De
formationsschwingung der HCO-Gruppe darstellen, folgt die Ggw. dieser Gruppe 
in dem Formiation. Die Ggw. der Linien bei 2834 u. 2732 gibt ferner einen direkten 
Hinweis für die Existenz der CH-Gruppe in der Ameisensäure. Die festen Stoffe geben 
schwache Linien bei 2976 u. 1398. Für die Formiate scheint die Linie bei 1534 charak- 
terist. zu sein. Dagegen ist die C=0-Frequenz bei 1717 in den Spektren der Krystalle 
überraschenderweise nur sehr schwach vorhanden. In wss. Lsg. läßt sie sich aus 
Gründen der Versuchsanordnung nicht feststellen. (Proc. Indian Acad. Sei. Sect. A.
2. 615— 20. Dez. 1935.) E. M ü l l e r .

C. S. Venkateswaran, Bemerkung zu den Ramanspektren der Metallformiate und 
der Konstitution der Ameisensäure. Zur Vermeidung von Zweifeln an der Richtigkeit 
der in der früheren Arbeit (vgl. vorst. Ref.) gemachten Zuordnung der Linien 2834
u. 1347 wird festgestellt, daß die erste Frequenz bei 2834 nicht einer OH, sondern 
nur einer CH-Bande zugeschrieben werden kann. Die große Verschiebung von 2963 
in HCOOH zu 2834 in den Salzlsgg. wird dem Einfluß des Feldes des benachbarten 
Ions auf die CH-Gruppe zugeschrieben, das die Bindungskräfte zwischen dem C- u. dem 
H-Atom vermindert, ohne aber ein vollständiges Aufbrechen der CH-Bindung zu be
wirken. Ferner weisen nach den Unterss. von K o h l r a u s c h  zahlreiche aliphat. Alde
hyde eine in der Nähe von 1347 liegende CH-Deformationsfrequenz (1390 in H-CO-R
u. 1379 in H-CO-OR) auf. Die Ramanspektren der Formiate zeigen daher die An
wesenheit der H-CO-Gruppe in der Ameisensäure. (Current Sei. 4. 736—37. April
1936.) E. M ü l l e r .

Jagannath Gupta, Über die Deutung der Ramanspektren der Ameisensäure und 
der Afetallfonniate. Unters, der Ramanspektren der Ameisensäure (I) in ihrer wss. 
Lsg., des Na-, Ba-, Cd-Formiats in krystallisiertem Zustand u. in wss. Lsg., sowie des 
trichloressigsauren Natriums in wss. Lsg. Die der C—H-Schwingung in I entsprechende 
Linie bei 2963 cm-1  spaltet sich in den krystallisierten Salzen von I in zwei schwache 
Linien bei 2963 u. 2874 cm-1  auf, während in den wss. Lsgg. die Linie 2963 fehlt u. 
dafür in allen Lsgg. die Linie bei 2834 vorhanden ist. Die in I vorhandene Linie 1398 
spaltet sich in den Salzlsgg. ebenfalls auf in die Linien bei 1353 u. 1375. Ferner ist 
in den Lsgg. nur eine sehr schwache Linie bei 1650 statt den in reiner I vorhandenen
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intensiven Linien bei 1675 u. 1724 zu bemerken. Die Linien 673 u. 1675 von I sind 
in der wss. Lsg. nach 703 u. 1708 verschoben u. die Linie bei 1724 fehlt in der Lsg. 
vollständig. Auf Grund dieser Befunde u. einem Vergleich mit den Spektren der Tri- 
chloressigsäuro u. ihres Natriumsalzes wird geschlossen, daß die Linie 1353 cm“ 1 der 
Metallformiatlsgg. nicht von einer Deformationsschwingung der CH-Bindung in der 
HCO-Gruppe herrührt, wie es VENKATESWARAN meint, sondern ihre Entstehung
einer Schwingung des Hantzsch sehen Modelles der Carboxylgruppe —C<Cq > H  ver
dankt. Dagegen gibt die C—H-Schwingung Anlaß zum Auftreten der schwachen 
Linie bei 1375 cm-1. Daher besitzt I wahrscheinlich in reinem Zustand neben der 
n. Form H-CO-OH noch Moleküle, in denen das H-Atom an beide O-Atome gebunden 
ist, dagegen in wss. Lsg. nur Moleküle der n., C = 0  enthaltenden Form. In den wss. 
Salzlsgg. von I tritt möglicherweise noch eine prototrope Umwandlung ein. (Indian 
J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivat. Sei. 10. 117—25. März 1936.) E. MÜLLER.

Jagannath Gupta, Über die Polarisation der Ramanlinien von Ameisensäure, 
Formiat- und Trichloracelationen. Der Depolarisationsgrad der wichtigsten Raman
linien von reiner Ameisensäure (I), Natriumformiat (II) u. -trichloracetat (III) in wss. 
Lsg. wird bestimmt. Dabei ergibt sich, daß der Depolarisationsgrad der Linie 
1398 cm-1  von I viel größer als der der Linie 1353 von II oder von 1330 (III) ist. Da
her muß der Ursprung der Linien 1353 u. 1398 verschieden sein. Die Werte des De
polarisationsgrades der Linien 1353 von II u. 1330 von III stimmen miteinander recht 
gut überein. Die Ergebnisse bestätigen die früheren Befunde u. zeigen, daß die Linie

Molekülachse eingeht, entsprechend I. (Indian J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivat. 
Sei. 10. 313—18. Juli 1936.) E. Mü l l e r .

K . W . F. Kohlrausch, Ramanspektrum und Benzolsymmetrie. Es wird der 
Nachweis geführt, daß die ursprünglich angenommene trigonale Symmetrie für den 
Bzl.-Kem nicht zutreffen kann; vielmehr kommt man bei krit. Betrachtung aller 
Faktoren (Änderung des Ramanspektrums bei Substitution, Zahl u. Polarisationsgrad 
der Ramanlinien) zur Feststellung einer hexagonalen Symmetrie [D6h). Die in diesem 
Falle möglichen ebenen Schwingungsformen werden aufgezeigt u. am mechan. Modell 
von T r e n k l e r  auch erhalten. Der Befund spricht also nicht für die KEKULE-Formel 
des Bzl. (trigonale Symmetrie!), sondern für eine der ausgeglichenen Formeln; tat
sächlich liegt auch die nach der BossCHE-MANNEüACKschen Theorie (C. 1935. II. 
1153. 2193) berechnete Valenzfederkraft bei /  =  6,86-105 Dyn/cm, das ist gerade 
das Mittel zwischen C—C-Einfachbindung u. C=C-Doppelbindung. Beobachtete u. 
nach diesen Voraussetzungen berechnete Werte u. Eigg. der Bzl.-Frequenzen stimmen 
sehr gut überein. (Naturwiss. 23. 624— 25. 6/9. 1935. Graz-Leoben, Physik. Inst. d. 
Techn. Montanist. Hochsch.) D ad ietj.

B. Sundara Rama Rao, Studien über die Anisotropie des optischen Polarisatians- 
feldes in Flüssigkeiten. III. (ü . vgl. C. 1936. II. 452.) Die Werte des Brechungs
index, der D. u. der Mol.-Refr. bei verschiedenen Tempp. werden im Falle von W. 
aus Tabellenwerken abgedruckt, im Falle von Ameisensäure, Essigsäure u. Nitrobenzol 
teilweise erstmals bestimmt u. zusammengestellt. Aus den in etwas anderer Weise 
als 1. c. errechneten Anisotropiekoeff. des opt. Polarisationsfeldes wird für einige 
Tempp. die Depolarisation des Streulichtes berechnet u., soweit möglich, mit der Er
fahrung verglichen. Bei Essigsäure steigt der Anisotropiekoeff. mit der Temp. an, 
bei Nitrobenzol wird hingegen das opt. Polarisationsfeld mit steigender Temp. immer 
isotroper. Dieses Ergebnis wird kurz unter dem Gesichtspunkt der Molekülassoziation 
in Fll. der untersuchten Art diskutiert. (Proc. Indian Acad. Sei. Sect. A. 3. 369—76. 
April 1936. Waltair, Andhra Univ. Dept. o f Physics.) Ma r t in .

B- Sundara Rama Rao, Studien über die Anisotropie des optischen Polarisations
feldes in Flüssigkeiten. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Es wird die Mol.-Refr. der beiden 
Isomeren n-Butylalkohol u. Äthyläther u. der drei Homologen Pentan, Hexan u. Heptan 
bei verschiedenen Tempp. gemessen. Außer bei Butylalkohol wird ein Ansteigen mit 
der Temp. beobachtet, was als Anzeichen dafür betrachtet wird, daß das opt. Polari-

um 1350 cm 1 durch eine symm. Schwingung der ionisierten Carboxylgruppe
_ verursacht wird. Die gefundenen Unterschiede 

I i n  den Dcpolarisationsgraden der Linien 2735
u. 2834 von II werden so erklärt, daß in dem 

Formiation wahrscheinlich die C—H-Bindung eine Änderung in der Orientierung zur
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nationsfeld nicht vom LORENTZ-Typus ist, sondern eine gewisse Anisotropie aufweist. 
Dieso wird duroh zwei Anisotropiekooff. gemessen, die nach vorst. ref. Methode be
rechnet worden. Das Verhältnis dieser Koeff. nähert sich dem Werte 1 mit steigender 
Temp. Im abweichenden Verh. des Butylalkoliols erblickt Vf. das Verh. einer assozi
ierten Fl. (Proc. Indian Acad. Sei. Sect. A. 4. 64—71. Juli 1936. Waltair, Andhra- 
Univ. Dopt, o f Physics.) Ma r t i n .

B. Sundara Rama Rao, Studien über die Anisotropie des optischen Polarisations- 
f cides in Flüssigkeiten. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Zusammenstellung der Ergebnisse 
dieser Arbeitsreihe. (Proc. Indian Acad. Sei. Sect. A. 4. 72—73. Juli 1936. Waltair, 
Andhra-Univ. Dopt, o f Physics.) M a r t in .

F. Gabler und P. Sokob, Der Kerreffekt am Nilrotoluol. (Vorl. Mitt.) Vff. haben 
an sorgfältig gereinigten Präparaten von o- u. m-Nitrotoluol die Temp.-Abhängigkeit 
dor IvERRsohen Konstante B für die Wellenlänge 5461 A bestimmt. Es werden 4-gliedrige 
Formeln für den Meßbereich 15—90° bzw. 18—50° angegeben. Bei 20° ist bei der o-Verb. 
B - 2,17- IQ-5, bei der in-Verb. B — 2,09-10~5 bis 2,02-10-5. (Apparatur vgl. C. 1936. 
II. 776 u. 2122.) (Naturwiss. 24. 570. 4/9. 1936. Wien, Techn. Hochschule, Physikal. 
Inst.) Ma r t in .

K. L. Rainaswaniy, Dielektrische Koeffizienten von Gasen und Dämpfen. (Vgl. 
WATSON u. RAMASW AMY, C. 1936. II. 3407.) Es werden die dielektr. Koeff. der Gase 
1)7.w. Dämpfe der folgenden Stoffe bei 2 oder 3 Tempp. gemessen u. zur Berechnung 
der Dipolmoment« (//, in DEBYE-Einheiten) benutzt: CH3F  (1,83), CH3Cl (1,92), 
CHsB r(  1,81). CH3J (1,63), C«HsCl (2,07), CH.C1?( 1,53), CHCl3 (1,0), CClt (0), 
CH.OH (1,69), Accton (2,95). Acetonitril (3,98), Dimethyläther (1,28), CH3NH. (1,25), 
Cycloprojxm (Ö), Athylenoxyd (1,91), Bcn:cl (0). Die (e — 1)-Werte werden auf 760 nun 
Druck u. 25° mngerechnet. einmal unter der Annahme idealen Verh. der Gase, dann 
(Extrapolation auf Druck — 0) unter Berücksichtigung der Kompressibilität, die für 
die untersuchten Gase bei gewöhnlicher Temp. durch Unters, der Variation des 
Breehungsindex mit dem Druck bestimmt wird. Die erhaltenen Werte werden mit 
vorhandenen Daten verglichen. Apparatur u. Meßmethode ist im wesentlichen früher 
beschrieben. (Proc. Indian Acad. Sei. Sect. A. 4. 10S— 33. Juli 1936. Bangalore, 
Indian Inst, o f Science. Dept. o f General Chemistry and Physics.) M a r t i n .

Bruno Piekara, über ein anomales Verhalten der Dielektrizitätskonstante höherer 
organischer Säuren in der Xähe des Erstarrungspunktes. Mit Hilfe einer Resonanzmethode 
ist der Gang der DE. beim Erstarrungsvorgang an folgenden Fettsäuren verfolgt worden: 
A's.-íÍj?-. Chloressig-, Capryl-. Palmitin-, Stearin- u. Oleinsäure- Während die drei erst
genannten Säuren n. Verlauf, d. h. plötzlichen Abfall der DE. im Erstarrungs
punkt Beigen, ist bei Palmitin-, Stearin- u. Ölsäure während der Erstarrung ein mehr 
oder weniger plötzlicher Anstieg der DE. mit anschließendem Abfall auf den für den 
festen Aggresatsustand charakterist. Wert beobachtet worden, u. zwar unabhängig 
von der verwendeten Frequenz (/. =  200, 500 u. 3000 m). Ähnliche Unterss-, die an 
Hexan-Palraitinsäuremischimgen ausgetuhrt worden sind, geben einen Hinweis auf 
eine KrklärungsmSglichkeit der beobachteten Erscheinung auf der Grundlage einer 
zwischen der fl. u. festen Phase angenommenen vorübergehenden ..Gelphase“ . (Physik. 
2. ST- —2T. 13 . 193Ö. Rvdsyna. Salkowsld-Gymnadum. Pkys. Lab.) M arttx.

Ralph J. B- Maisdea und L . E . Sntton. Der M uoneriaffiit der DimeHiylanino- 
pmppe. in Dimeämkmilim vs>d die. .V«tw der Wetihidmrhmg m ii Hfüogmgntppen. (YgL
C. 19S1. II- STftä.) Xseh einer erstmals von StTXON (L c.) rar Anwendung gebradbien 
qualitativen Methode, welche auf einem Vergleich der durch vektorielle Addition 
der KuiEelnioroeate erhaltenen Ges&mtsoomente mit den experimentell bestimmten 
Momenten beruht» werden die durch die Dimethyl&minogruppe im Bemohing u .  in 
einer Reihe von Rirasabstitoeatea indesäerten efektr. Kpalmomeniie ermirteit- Das 
im Bcnsolring des Dimethylanilins indnzterfe Moment, der .JtoaoanessseSeii“  der 
N(t2Hsi)£- Gruppe auf den Ifcnstäring. errechnet säch so sn 1.55 {DESYS-Einbssen'L 
Für lÍMSkswísiitaBntesa werden ¡wägende Werfadmidiungsmomenle gefandsn (wenn 
d&s in der CHj-Gruppe S s 'i gesetzt wird';; CI 0.S4. Br CUti. J  &,£?» XÖ . 3.S5. Es wird 
sreseicts d*S die X(CHsVGrnppe den M^asaiaäeeii&i der Halogene verkleinert, den 
von ,1cvi sesgw &st gsnr nnTisdrackt. Xaiar n. Bei-:--mng des Mesomsräafiiefcuei 
werden dfekutäe«.. —  An Lsgg. in BbL bei S ' werden die Dip-il—»mente p  i’Md’p a k s- 
satäön « . J k i-S ítr , au f unendliche Vardinsznr «a a jio B e «  • iSr feägsnäe Sshsssasee 
^ m a s w : ■p&Usr ,̂ p-J'rpm-, f-Oíí:rr>-. n.
„• ( u ~  S.5Ä. S.S7. S.24. S,ff7. 3.42 « . Sfe-äsaaressaz siehe L e.
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( J. ehem. Soc. London 1936. 599—606. Mai. Oxford, Univ., The Dyson Pcrrins 
Laboratory.) _ MARTIN.

S. A . McNeight und C. P. Smyth, Das Nichtrotieren von Molekülen in einer 
Anzahl fester Stoffe. (Vgl. C. 1933. II. 186.) Es werden dio DER. f. u. die Bpozif. Leit
fähigkeiten in Abhängigkeit von der Frequenz u. der Temp. 2'abs. von einigen besonders 
gereinigten organ. Verbb. im festen Zustand gemessen. Aus dem Nichtauftroten von 
Sprüngen in den erhaltenen f/ï'nba.-Kurven wird auf dio Abwesenheit von Rotation 
der Moleküle in den Krystallgittern geschlossen. Im Gegensatz zum Methylalkohol 
(u. W.) zeigt das in Gestalt, Größe u. F. sehr ähnliche Methylamin keine Rotation. Das
selbe wird für Äthyläther, Aceton, 13enzophenon u. Bcmsteinsäuro gefunden, obgleioh 
Benzophenon polymorph ist, u. Aceton u. Bcmsteinsäuro Sprüngo in den Kurven für 
die Abhängigkeit der spezif. Wärmen von der Temp. aufweisen. Aus den niedrigen DEE. 
von CH3C1, CHjBr, CHrJ, CH2C12 u. CHC13 im festen Zustand wird geschlossen, daß auch 
diese Moleküle nicht um irgendeine zu ihrer Symmetrieachse senkrechte Achse rotieren 
können. Wegen Einzelheiten u. Mcssungsergebnisse muß auf das Original verwiesen 
werden. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1718—22. Sept. 1936. New Jersey, Princeton Univ., 
The F r i c k  Chemical Lab.) THILO.

Hoang Thi Nga, Allgemeine Eigenschaften der Elektroden aus organischen photo
sensiblen Substanzen. Ziel der Arbeit ist, die Vorgänge zu klären, dio sich an einer Metall
elektrode abspielen, die mit einer organ. photosensiblen Verb. (Farbstoff) bedeckt ist. 
Die Herst. dieser Elektroden aus Cu, Pt oder Ag ist ausführlich beschrieben. Folgende 
Farbstoffe werden untersucht: Pikrinsäure, Martiusgelb, Naphtholgelb, Auramin, 
Pyronin, Triphenylmethanfarbsloffe, Alizarin, Chinizarin, Methylenblau, Nilblau, 
Safranin u. Phenosafranin. Als Farb3toffträgcr dient eine über dio Elektrode gezogene 
Kollodiumhaut. Es wird der Einfluß verschiedener Elektrolytzusätzc, wie KJ, KjSO^, 
CuSO,, KCl, HC02Na, KClOj, NaBO?, KC10„, Na2S20 B u. Na2SO, auf das Photo- 
potential untersucht. Die Ergebnisse sind tabellar. wiedergegeben. Es wird weiter der 
Einfluß der Temp., der Lichtintensität, der Polarisation, des Widerstandes u. des W. 
untersucht. Die Ergebnisse lassen sich dahin zusammenfassen, daß, ganz allgemein 
genommen, die photosensiblen Eigg. der Farbstoffe den photosensiblen Eigg. anorgan. 
Chloride, Oxyde u. Sulfide entsprechen. (J. Chim. physique 32. 564— 84. 25/10. 1935. 
Paris, Lab. de Chimie physique appliquée de l’École pratique desHautes-Études.) Gakdk.

Hoang Thi Nga, Die Beziehung zwischen dem Photopotential und den chemischen 
Eigenschaften der organischen photosensiblm Substanzen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. unter
sucht, ob das Farbstoffmolekül als Ganzes oder eine Atomgruppe die lichtelektr. Wrkg. 
ausübt. Es werden die an den Farbstoffen durchgeführten Messungen auf Anilin, Di
methylanilin, p-Phenylendiamin, Benzolsulfonsäure, Phenol, Brenzeatcchin, Naphthalin, 
a-Naphthvlamin, Diphenylmethan u. a. übertragen. Es ergibt sich, daß nur die Amino
gruppen enthaltenden Verbb. photosensibel sind. Weiter wird festgestellt, daß auch 
N-haltige Verbb., wie Phenylpropionsäureamid, Dibenzylhydroxylamin u. Benzophenon- 
oxim u. -semicarbazon photosensibel sind. Einige Farbstoffe wie Malachitgrün, die 
ebenfalls eine Aminogruppe enthalten, zeigen erst im Gemisch mit ihrer Leukoverb. 
Photosensibihtät. Es wird angenommen, daß die Erscheinung de« Photopotential« auf 
einer Verschiebung der Oxydo-Red.-Gleichgewichte beruht. (J. Chim. physique 32. 
725— 40. 25/12.1935.) Gakuk.

A. Winkel und G. Proske, Über die elektrolytische Reduktion organischer Ver
bindungen an der Quecksilbertropfelektri'de. II. Mitt. (I. vgl. C. 1936. II. 3080.) Die in 
der ersten Veröffentlichung mitgeteilt ;n polarograph. Messungen des Red.-Potentials 
von einfachen aliphat. u. aromat. Aldeh ¡rden u. Ketonen u. einigen ihrer Halogen den w ., 
ferner von gesätt. Monocarbonsäuren irurden auf folgende Verbb. ausgedehnt: 1. Di- 
carbonylverbb.: Glyozal, Acelylaeelon, AcetonylaMlon, Benzil, p-Ckinon, Chinhydron, 
Brenztraubensäure. 2. Gesätt. Dicarbonsäuren : Oxalsäure, Malonsäure, Bemsttinsäure, 
Glutarsäure, Adipinsäure, Korksäure. 3. Oxy carbonylverbb.: Ozyaceton, Acebnn, 
Glycerinaldehyd, Benzoin. 4. Halogenderiw. des Benzaldehyds : o-, m.-, p-Chlorljenz- 
aldehyd, rn-, p-Brombenzaldehyd. 5. Phenolaldehyde: o-, rn-, p-Ozybenzaldehyd, Anis- 
ahiehyd, Vanillin, Piperonal. Aus den Unters.?, geht hervor, daß die Reduzierbarkeit 
einer CO-Gruppe, die in der Größe des Red.-Potc-ntials zum Ausdruck kommt, durch 
Substituenten verschiedener Art n. in verschiedener Stellung beeinflußt wird Die Größe* 
der Potentialverschiebung durch die einzelnen Gruppen ist von dem Absolutwert dea 
Red -PotentiaLs abhängig u. kann deshalb nicht quantitativ angegeben werden. Aber 
die relative Wirksamkeit der einzelnen Gruppen kommt in folgender Aufstellung zum
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Ausdruck, in der diese nach der Stärke der Beeinflussung des Red.-Potentials einer Co- 
Gruppe geordnet sind:__________________________________________________________

Auflockernde Gruppen Stabilisierende Gruppen
Verschiebung des Red -Potentials Verschiebung des Red.-Potentials

zu positiven Werten zu negativen Werten

— CHjJ —C0I-I4Cl(o) - C H S
—CHjßr — Ce^CKm)
—CHSC1 - C 6H4Cl(p) —NHS
— C,„H- - C 6Pl4Br(m)
— CeHs — C8H4Br(p) -O H
— CO-CH3 -C H .O H
— C<)OH —CH,-CO-CHa

Doppelter Eintritt eines Substituenten in das zu reduzierende Molekül bewirkt 
zwar eine stärkere Verschiebung, aber nicht um den doppelten Betrag der durch Mono- 
substitution erfolgenden. Für den Red.-Verlauf ist außer dem Red.-Potential die 
Stufenhöhe wichtig. Sie beträgt etwa 2,5- IO-5 Amp. für den Verbrauch eines H-Atoms. 
Zum Schluß der Arbeit wird festgestellt, daß eine weitgehende Parallelität zwischen dem 
Red.-Potential, dem Absorptionsspektrum u. dem RAMAN-Spektrum einer Verb. be
steht, u. daß die polarograph. Methode dio konstitutive Beeinflussung der CO-Gruppe 
durch Substituenten am unmittelbarsten u. klarsten erfaßt. Für die Stützung einer 
Konst.-Formel zieht man aber zweckmäßig außer den genannten drei Methoden alle 
sonst noch verfügbaren, wie den IvERR-Effekt u. die Mol.-Refr. heran. (Ber. dtsch. 
ehem. Ges. 69. 1917—29. 5/8. 1936. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. 
Chem. u. Elektrochem.) WOECKEL.

Chester M. White, Eine Untersuchung der Wärmekapazität wässeriger Lösungen 
von Harnstoff und Mannit. Vf. bestimmt die Wärmekapazität von wss. Lsgg. von Harn
stoff u. von Mannit bei 25°, u. Konzz. von 0,01— 1,0-mol. mittels des adiabat. arbeitenden 
Zwillingscalorimeters (vgl. C. 1936. H. 4196) mit einer Genauigkeit von ±0 ,01% . — 
Die scheinbaren molaren Wärmekapazitäten stehen zur Wurzel aus der Molarität in 
linearer Abhängigkeit, der Anstieg der Kurve mit der Konz, ist gering. Vf. leitet empir. 
Gleichungen für dio scheinbare u. die partiellen molaren Wärmekapazitäten des Gel. 
u. die relative partielle molare Wärmekapazität des Lösungsm. ab, u. vergleicht seine 
Ergebnisse mit den Angaben anderer Autoren. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1620—23. Sept. 
1936. Rochester, N. Y., Univ. Chem. Lab.) W e ib k e .

W - A . Felsing und B. A . Phillips, Die Partialdrucke wässeriger Methylamin
lösungen . Vff. bestimmen die Partialdrucke von wss. Lsgg. der 3 Methylamine nach 
der Luftstromsättigungsmethode von B e r k e l e y  u . H a r t l e y  (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A. 177 [1906]. 156). Die Partialdrucke werden bei 25° zu 7,60 mm für 
Mono-, 11,64 mm für Di- u. 67,64 mm für Trimethylamin gefunden. Die Werte der 
freiwerdenden Energie {— A F) bei der Rk. Amin (760 mm)-»- Amin (1 mol.) +  (—A F) 
werden zu 2727, 2502 u. 1434 cal/Mol für Mono-, Di- u. Trimethylamin gefunden. Der 
Dampfdruck von fl. Trimethylamin wurde zwischen —20 u. +  45° bestimmt. Die 
Gleichung lautet: logp (mm) =  — 1410,5/T +  8,57435 —  0,0021158 ?'. Die D.D. in 
denselben Temp.-Grenzen errechnen sich nach 0,87406 — 4,433 x  10-4 T  —  1,29236 X 
10-6 T- (in g/ccm). Die Verdampfungswärme wird zu 5706 cal/Mol bestimmt. (J. Amer. 
chem. Soc. 58. 1973—75. 9/10. 1936. Austin, U. S. A., Texas Univ.) M e c k b a c h .

Gunnar Sjöströrn, Die Thermochemie der chlorsubslituierten Chinone und Hydro
chinone. Vorl. Mitteilung. Vf. bestimmt die Verbrennungsw'ärmen der folgenden 
Verbb. neu: Chlorchinon u. -hydrochinon, 2,6-, 2,5- u. 2,3-Dichlorchinon u. -hydrochinon, 
Tri- u. Tctrachlorchiiion u. -hydrochinon. Die Bestst. werden nach der Methode von 
Sm it h  u. S c h jAn b e r g  (C. 1933. II. 1159 u. früher) ausgeführt. Einzelwerte vgl. 
Tabellen des Originals. Die aus den Bldg.-Wärmen errechnete Wärmetönung der Rkk. 
Chinonefest +  2 Hgasf. ^  Hydrochinonefest stimmen gut mit den von CONANT 
u. F ie s e r  (J. Amer. chem. Soc. 45 [1923]. 2194) aus elektrometr. Bestst. errechneten 
Werten überein. (Svensk kem. Tidskr. 48. 121—24. Mai 1936. Lund, Univ.) WILLST.

R. M. Reed und H. V. Tartar, Eine Untersuchung der Salze der höheren Alkyl
sulfonsäuren. (Vgl. C. 1935. I. 3274.) Vff. setzen ihre Unterss. über Alkylsulfonsäuren 
als typ. Koll.-Elektrolyte fort. Es werden Löslichkeit, Oberflächenspannung, Grenz
flächenspannung u. elektr. Leitfähigkeit von wss. Lsgg. von Na, Ca u. Mg-Salzen der
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n-Octyl-, n-Dccyl-, Lauryl-, Myristyl-, Cetyl- u. n-Octadeeylsulfonsäuren untersucht. 
Die Löslichkeitsbestst. wurden boi 25 u. 60° vorgenommen. Abweichend von den 
Literaturangaben wurde gefunden, daß die Ca- u. Mg-Salze nur sehr wenig in W. 1. sind. 
Die Oberflächenspannungsmessungen lassen die bereits bekannten Unregelmäßigkeiten 
erkennen; es wird auf die Änderung der Oberflächenspannung bei Alterung der Lsgg. 
nachdrücklich hingewiesen, die Messungen der Vff. erstrecken sich stets auf etwa
3 Wochen. Die Oberflächenspannungsmessungen werden auch an verschieden konz. 
Lsgg. vorgenommen (0,001— 1,0-molar), sie lassen ein regelmäßiges Absinken der Ober
flächenspannung mit steigender Konz, erkennen. Grenzflächenspannungen wurden 
zwischen Bzl. u. den wss. Lsgg. der Na-Sulfonate gemessen, auch hier ist eine Ab
hängigkeit der Messung von der Zeit deutlich zu erkennen. Die elektr. Leitfähigkeiten 
der Na-Alkylsulfonatlsgg. in Abhängigkeit von der Normalität der Lsg. laufen den 
Leitfähigkeiten der entsprechenden K-Seifen parallel. ( J. Amer. ehem. Soe. 58. 322—32. 
6/2. 1936. Seattle, Washington, Univ., Cliem. Dep.) J u z a .

E. Roger Washburn und G. W . Berry, Die Dimensionen der Nalrmmpalmital-
moleküle nach einer Untersuchung der Oberflächenspannung von verdünnten wässerigen 
Lösungen. Vff. messen mit der Capillaranstiegmethode die Oberflächenspannung von 
wss. Natriumpalmitatlsgg. in Abhängigkeit von der Konz, des gel. Palmitats u. be
rechnen aus den Messungen die Dimensionen des Palmitat-Mol. zu 23-10-8 X 6,2- IO" 8 X
3,7 ■ 10“ 8 cm. Ferner wurden die gleichen Werte mit der LANGMUIllschen Filmmethode 
für eine monomol. Schicht von Palmitinsäure auf W. bestimmt; sie stimmen befrie
digend mit den obigen Werten überein. Auch der Vergleich mit Literaturwerten für 
Na-Oleat ist zufriedenstellend, wrenn berücksichtigt wird, daß das Oleat-Mol. an der 
Doppelbindung gebunden ist. (J. Amer. ehem. Soc. 57. 975— 77. 1935. Lincoln,
Nebraska, Univ., Chem. Lab.) JüZA.

D,. Präparative organische Chemie; Naturstoffe.
Marjan Bulajewski, Die wichtigsten Eigenschaften der in Laboratorien verwendeten 

organischen Lösungsmittel. (Vgl. C. 1936. II. 454.) Über Prüfung, Verwendung u. 
pharmakolog. Wrkg. von Bzn. u. Chlf. (Wiadomoäci farmac. 63. 465. 505—06. 30/8. 
1936.) " Sc h ö n f e l d .

R. Sornet, Die Metallalkoholate in der organischen Chemie. (Vgl. C. 1936. II. 292.) 
Abhandlung über Rkk., dio mit Hilfe von Metallalkoholaten durchgeführt w*erden. 
(Rev. Marques Parfum. Savonn. 14. 120—24. Mai 1936.) E l l m e r .

Pierre Brun, Über die Bildurig von Metallalkoholaten. Setzt man zu Ä., der sieh 
in einer Zelle mit einer Pt- u. einer Alkalimetallelektrode befindet, langsam A. oder 
Methanol, so tritt bei der Auflsg. des Metalls ein elektr. Strom auf, dessen Intensität 
von der Konz, des Alkohols abhängig ist. K wird lebhafter angegriffen als Na ; Methanol 
wirkt auf ein gegebenes Metall stärker ein als A. Bei 1 Mol A. auf 1 1 Ä. beträgt die 
Stromstärke ca. 50 X 10“ 8 Amp. Bei Mg, das schwieriger angegriffen wird, muß man 
ca. 5-fache A.-Konz, anwenden, um die gleiche Stromstärke zu erhalten. —  Stellt man 
durch Elektrolyse einer verd. Alkoholatlsg. an Hg-Elektroden ein Amalgam her, so 
tritt nach Umschaltung auf eine frische Hg-Elektrode ein dem ursprünglichen Elektro
lysenstrom entgegengesetzter, sehr schwacher u. sehr rasch abnehmender Entladungs
strom auf. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 203. 315— 16. 27/7. 1936.) O s t e r t a g .

F. D. Chattaway, J. G. N. Drewittund G. D. Parkes, Kondensation von halogen- 
substituierten Aldehyden mit Nilroparaffin-en. (Vgl. C. 1936. I. 754.) Chloral u. Butyr- 
chloral kondensieren sich mit Nitroäthan ebenso wie mit Nitromethan, Chloral auch mit 
Phenylnitromethan, aber weniger leicht. Die Rk.-Prodd. sind inakt. Gemische der mög
lichen akt. Formen, wTelche nicht zerlegt werden konnten. —  ö,6,ö-Trichlor-ß-nitro- 
y-oxybutan, C4H60 3NCI3 =  CC13-CH(0H)-CH(N02)-CH3. 10 g Nitroäthan, 24 g Chloral- 
hydrat u. 5 g Na2S03 in 50 ccm W. gel., 0,5 g K 2C03 zugefügt, auf 40°, dann auf 70° 
erwärmt, schweres Prod. abgetrennt; Rest aus der wss. Schicht mit Chlf.; mit sehr verd. 
HCl u. W. gewaschen. Kp .0,05 95°, Kp.2 115°, n =  1,5040, farblos, etwas viscos. — 
Acetylderiv., C6H80 4NC13. Mit 2 Moll. Acetanhydrid u. Spur H2S04 (W.-Bad). 
K p .0,05 98°, K p„ 125°, n =  1,4790, ziemlich viscos. —  ö,ö,e.-Trichlor-ß-nitro-y-oxyhexan, 
C6H10O3NCl3 =  CH3-CHC1-CC12-CH(0H)-CH(N02)-CH3. A us 19g Butyrchloral u.
7,5 g Nitroäthan in je 50 ccm W. u. A. mit 5 g Na2S03 u. 1 g K2C03 bei 70°; nach Er
kalten mit 200 ccm W. verd. usw. Kp .0>76 1 38°, n =  1,5060, farblos, ziemlich viscos. 
Acetylderiv., CSH]20 4NC13, Kp.0, „  140°, n =  1,4890, viscos. — y,y,y-Trichlor-x-nitro- 
ß-oxy-a-phenylpropan, C8H30 3NC13 =  CC13-CH(0H)-CH(N02)-C8H5. 5g Phenylnitro
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methan u. 15 g Chloralliydrat auf 70° erwärmt, 2 g K2C03-Pulver u. gesätt. Lsg. von
1 g K 2C03 zugefügt, 3 Min. auf 80° gehalten, in W. gegossen u. ausgeäthert, mit K2C03- 
Lsg. u. W. gewaschen usw.; Prod. erstarrte im Eissehrank. Aus PAe. sehr hellgelbe 
Prismenbüschel, F. 109°. Aceiylderiv., CuH]0O1NC13, aus A. Prismen, F. 98°. (J. ehem. 
Soe. London 1936. 1294—95. Sept. Oxford, D y s o n  P e r r in s  Lab.) L in d e n b a u m .

Christoph Grundmann, Ein neues Verfahren zur Überführung von Carbonmuren 
in Aldehyde. Das Verf. gestattet die Darst. empfindlicher Aldehyde. Carbonsäure
chloride (I) werden mit Diazomethan in Diazokctone (II) übergeführt. Beim Erwärmen 
mit wasserfreien organ. Säuren gehen diese in die entsprechenden Ester von 1,2-Keto- 
alkoholen (III) über, die durch.Red. mit Natriumamalgam, Aluminiumamalgam oder 
Aluminium-iso-propylat in 1,2-Olykole bzw. ihre Monocster (IV) verwandelt werden.

1 KCOCl _ C H iN!_ >_ XI RCOCHN. H.CCOOH  ̂ III ItCOCHOOCCH, H» y.
IV ECHOH-CHiOH rbAc‘  ^ V RCHO +  CH.O

Mit Pb-Tetraacetat geben sie neben Formaldehyd
HCi------ iCH—CO—CHNi den gewünschten Aldehyd (V). Neben bekannten

VI I II jjCI l_xjj Aldehyden (vgl. Verss.) wurden neu gewonnen:
Elaidylaldehyd, A,ß-Hexenaldehyd u. A,ß-Dihydro- 
mucondialdehyd. Die a,/9-ungesätt. Aldehyde 

können nach dieser Methode nicht dargestellt werden, da die Ausgangsprodd. Diazo
methan an die Doppelbindung unter Bldg. von Pyrazolindiazoketonen anlagem, diese 
Verbb. verharzen bei Einw. von Säuren u. Alkalien. Jedoch konnte das 4-Phenyl- 
5-diazoacetylpyrazolin (VI) aus Zimtsäurechlorid krystallisiert erhalten werden.

V e r s u c h e .  Diazo-l-nonadecanon-2, Ci9H26ON2, aus Slearinsäurechlorid u. 
Diazomethan, hellgelbe Blättchen, F. 69°; mit Eg. entsteht daraus Acetylnonadecanol-
1-on-2, C2IH40Os, in dünnen rechteckigen Blättchen, F. 72°, mit Al-Isopropylat in 
Isopropylalkohol reduziert: Nonadecandiol-1,2, C19H40O2, aus Eg. Nädelchen, F. 85°; 
daraus "durch Erwärmen in Bzl. mit Eg. u. Pb-Tetraaeetat Stearinaldehyd, weiße 
Blättchen, F. 63°. — Acetylnonadecen-10-ol-l-on-2, C21H,s0 3, aus Ölsäurechlorid mit 
Diazomethan u. nachfolgender Hochvakuumdest. des entstandenen öligen Diazo
ketons, Öl, Kp .0.06 1 73°, in Nadeln erstarrend, F. 21°; daraus durch Red. wie oben 
Nonadecen-10-diol-l,2, C19H3S0 2, lvp.0l005 1 58— 161°. Spaltung wie oben gibt Oleyl- 
aldehyd, Kp.„i00, 108—110°, 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C2iH3S0 4N4, aus Bzn. hellgelbe 
Blättchen, F. 67— 68°. — Acetyldodecen-l-ol-12-on-ll, Ci4H240 3 [aus Undecensäure- 
chlorid, CiL =  CH(CH2)äCOCl mit Diazomethan über das Diazo-l-dodccen-ll-on-2 
(Öl, erstarrt, F. 16°)], aus verd. Eg. weiße verfilzte Nadeln, F. 52°. Durch Red. daraus 
Dodecen-ll-diol-1,2, C12H240 2, aus Bzn. weiße sechseckige Blättchen, F. 48°, Spaltung 
mit Pb-Tetraacetat: Undecen-ll-al-1, Kp .10 101— 103°, CnH20O; 2,4-Dinitrophenyl
hydrazon, C1TH240 4N4, gelbe Nadeln aus Eg., F. 91°; Dimeres des Aldehyds (CnH20O)2, 
aus Eg.-Methanol kleine Nadeln, F. 26°. — Acelyldimethyl-2,6-nonen-2-ol-9-on-S (aus 
CitroneUsänrechlorid mit Diazomethan u. Behandlung des entstandenen Diazoketons 
mit Eg.), C13H220 3, farbloses Öl, Kp .10 140— 141°; Red. ergibt 2,6-Dimethylnonen-
2-diol-S,9, öl, Ivp.14 156— 160°; Spaltung mit Pb(ac)4 liefert d-Citrondlal, Ivp.12 102 
bis 105°, 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C1GH;20 4N4, goldgelbe Blättchen, F. 76,5°. — 
Darst. von Benzaldehyd entsprechend über tu-Diazoacetophenon, Aceiylbenzoylcarbinol 
u. Phenylglykol (F. 67°). — 1-Diazononadecen-10-on-2 aus ElaidinsäurecMorid u. Diazo
methan, C19H34ON,, aus Ä. hellgelbe Blättchen, F. 53°, daraus mit Eg. Aceiylnonadecen- 
10-ol-on-2, CMHsg0 3, aus Eg. weiße verfilzte Nädelchen, F. 62°; Red. wie oben ergibt 
Nonadecen-10-diol-i,2, C^H^O, aus Bzn. Prismen, F. 50°; Spaltung mit Pb(ac)4 gibt 
Elaidinaldehyd aus CH3OH-PÄe. umkrystallisiert, F. 33°; Semicarbazon, C19H37ON3, 
aus Methanol Blättchen, F. 92°; 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C24H3S0 4N4, gelbe Krystalle 
aus CHsOH, F. 90°. — Acetylhepten-4-ol-l-on-2, durch Umsetzung des aus ß-Hexen- 
säurechlorid u. Diazomethan erhaltenen Diazoketons mit Eg. Kp .J2 112—115° (Semi
carbazon, C10H170 3Ns, aus Eg., Täfelchen, F. 95°); daraus durch Red. mit Natrium
amalgam Hepten-4-diol-l,2, öl, Kp.,, 122— 124°; Spaltung mit Pb(ac)4 liefert ß-Htxen- 
aldehyd, Kp. 14S— 150°; 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C12H140 4N4, aus verd. Eg. orange- 
rote Nadeln, F. 147°. — l,S-Bisdiazoocten-4-dion-2,7, CgHs0 2N4, aus Dihydromucon- 
sävrtchlorid u. Diazomethan aus Bzl.-Bzn. gelbe Nadeln, F. 75°, mit Eg. daraus: 
Diacetyloctcn-4-diol-l,S-dion-2.7, C,2H160 6, aus Bzl.-Bzn. umkrystallisiert, F. 91° {Di- 
acetyldibrom-4,5-diol-l,S-dwn-2,7, CJ2H160 6Br2, aus CH3OH Blättehen, F. 110°). Daraus 
durch Erwärmen mit Pyridin: Diacetyloctadien-3,5-diol-J,S-dicn-2,7, aus Methanol
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Nadeln, F. 133°. Red. mit Na-Amalgam (+  C02) ergibt Tetraoxy-1,2,7,8-octen-d, 
welches mit Pb(ac)4 Dihydrvmucondialdehyd gibt. Bis-p-nitropkenylhydrazon,CliH.uOi'Sli, 
braune Nadeln, F. 237°. 4-Phenyldiazoacetylpyrazolin (VI), CuH10ON4, aus Bzl.- 
Bzn. Prismen, F. 80—81°. (Liebigs Ann. Chem. 524. 31—48. 24/8. 1936. Heidelberg, 
Kaiser-Willi.-Inst, für med. Forschung.) SlEDEL.

J. M. Hersh und R. E. Nelson, Hydrolyse des l,2-Dichlor-2-methylpropans unter 
Bildung von Isobutyraldeltyd. Vff. haben reines l,2-Dichlor-2-methylpropan (1) aus 
tert.-Butylalkoliol dargestellt. Dieser wurde mit HCl in tert.-Butylchlorid umgewandelt 
u. letzteres bei niedriger Temp. chloriert. I zeigt Kp .,0 38,6—39,2°, Kp .I50 59—60°, 
Kp.,,^ 106,5° (korr.), D .20 1,093, no20 =  1,4370, milde, süßlich riechend. Die Hydrolyse 
des I, bei welcher erhebliche Mengen von IsoblUyraldehyd gebildet werden, wurde in der 
fl. u. in der dampfförmigen Phase untersucht. Das letztere Verf. gab bei 350°, mit einem 
Verhältnis von W .:I  =  20: 1 u. in Ggw. von aktiviertem A120 3 als Katalysator die 
besten Resultate. Ausbeuten 33—35% auf das verwendete oder 90—100% auf das in 
der Rk. verbrauchte I. Die Apparatur wird ausführlich beschrieben (Skizze im Original). 
(J. Amer. chem. Soo. 58. 1631— 33. 10/9. 1936. Lafayette [Ind.], Purdue Univ.) Lb.

E. Sharratt und W . Wardlaw, Methylalkylglyoxime als Binggruppen. Wenn man 
wasserfreies CuCl2 in alkoh. Lsg. mit Monomethylglyoxim reagieren läßt, erhält man 
zunächst Krystalle von I, u. im Laufe von einigen Tagen scheiden sich aus der Mutter
lauge noch grüne, A.-haltige Krystalle aus. Die Unters, hat ergeben, daß diese selbst 
bei 100° u. im Vakuumexsicertor den A. nicht abgeben, daß vielmehr ein neues Gly- 
oxim III entstanden ist u. die Verb. II gebildet hat. Wenn man die grünen Kry
stalle II in A. löst, die Lsg. mit wss. Na2S versetzt u. das entstehende CuS entfernt, 
kann man III aus dem Filtrat isolieren. Es krystallisiert aus Chlf. in seidigen Nadeln 
aus, ist 1. in Bzn., Aceton u. Alkoholen, wl. in W. Mit Ni-Salzen bildet das Oxim dio 
orangegelb gefärbte, bei 197° sehm. Verb. V, Wenn man II mit H2S versetzt u. dessen 
Uberschuß u. das CaS entfernt, liefert das Filtrat mit Nickelacetat keinen Nd. Beim 
Einengen erhält man vielmehr NII20H-HC1 u. das Äthyl-a-oximinopropionat IV. 
Aus I entsteht auf diese Weise nach der Zers, mit H2S das ursprüngliche Methylglyoxim.
II entsteht nur bei Ggw. von Luft aus CuCl2, Methylglyoxim u. A. u. I kann bei Ggw. 
von Luft unter der Einw. von A. in II umgewandelt werden. Andere Verbb. vom 
Typus I, wie z. B. die mit Dimethyl, Methyläthyl- oder Benzylmethylglyoxim er
geben mit A. keine entsprechende Rk. Wenn man bei der Behandlung von CuCl2 
statt in A. in Methylalkohol arbeitet, entsteht das dem II analoge VI HO-N: C(CH3) • 
C(OCH3): N-OH, CuCl2 (ohne daß sich vorher I ausscheidet). Bei seiner Zers, mit 
Na2S erhält man das Oxim VII HO-N: C(CH3)-C(OCH3) : NOH u. mit H,S entsteht 
neben NH2OH-HCl das IV entsprechende Methyl-a-oximinopropionat. Die Verbb.
III u. VII sind Oximderiw. von Estern. Sie unterscheiden sich von den Dialkyl-

C(CH3)=

C H =  
C(CHS) = N  -OII

I **
C(OC„H6):N -OH CI

=N-OH 
'^ -C u /

c i
IV

C(CHa =C*OH

<
C(CHa)==N- OH
¿(OCaHJ:N-OII

III

=N-OH CU LC(0C,He) :0
Cll nTJ1 [/C(CH:i)= N O  \

| y  > = U - ki
L\C(OC2H5) :N V o h /,

glyoximen betreffs ihrer Ni-Deriw. Die F.: II 165°, VI 176°, III 142», VII 148°, 
IV 95°. Es wird auch die Leitfähigkeit von II untersucht. Bei 25° ist bei einer Lsg. 
in Aceton (3,620 g/Liter) x =  3,471 -IO-5  reziproke Ohm, /t =  2,69. (J. ehem. Soc. 
London 1936. 563— 67. Mai. Birmingham, Edgbaston, Univ.) W e in g a e r t n e r .

W . Kiessling, Verbesserungen in der Darstellung der (Enol-) Brenztraubensäure
phosphorsäure. (Vgl. C. 1935. I. 3412.) Vf. hat die Darst. dieser Säure verbessert. Der 
frühere Weg über das Ag-Ba-Salz wurde verlassen u. die Isolierung über das Ba-Salz 
vorgenommen. Ausbeute besser, Reinigung einfacher. (Ber. dtseh. chem. Ges. 69. 
2331—-32. 7/10. 1936. Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. f. medizin. Forsch.) Lb.

Zina Soubarew-Chatelain, Über die Mannitdimolybdänsäure und über die Ände
rungen des pjj, die in den Molybdatlösungen durch Hinzufügen von Zucker veranlaßt 
werden. (Vgl. C. 1935. ü . 1326.) Vf. stellt fest, daß die Mannitdimolybdänsäure nur 
dn salzbildendes H besitzt u. schreibt ihr die Formel H[Mo2O7{H-C0H14O6)] zu. Die 
Zers, durch Alkali (vgl. HONNELAITRE, Ann. Chim. 3 [1925]. 54) u. andererseits das
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Alkalischwerden von Na triummolybdatlsgg. bei Zusatz von Mannit wird im Sinne 
der Gleichung [Mo2O,(HCöH14O0)]Na +  3 NaOH 2 MoO.,Na2 - f  CpHI40 8 +  2 H20 
erklärt. Daß die Acidität saurer Molybdatlsgg. bei Zusatz von Mannit steigt, erklärt 
Vf. so, daß in den sauren Lsgg. vorliegende komplexe Molybdänsäuren bei der Ent
stehung der Mannitdimolybdänsäure aufgespalten werden. Die Erscheinungen bei 
Zusatz verschiedener Zucker werden auf analoge Weise gedeutet. (C. R. hebd. Séances 
Acad. Sei. 2 0 1 .1390—92. 1935.) W e in g a e r t n e r .

Takeo Ito, Über die Oberflächenaktivität und die Adsorbierbarkeit von Amino
säuren. VII. (VI. vgl. C. 1936. II. 64.) Vf. wiederholt einen Teil seiner früheren Ad- 
sorptionsverss. von Aminosäuren mit durch HF-HC1 gereinigter Kohle. Die gereinigte 
Kohle ist wenig aktiver als die früher verwandte aschehaltige Kohle. (Bull, agric. 
ehem. Soc. Japan 12. 136—38. Okt. 1936. [Nach dtscli. Ausz. rof.]) B r e d e r e c k .

Tetuo Tomiyama, Chemische Untersuchungen an Aminosäuren. III. Die schein
baren Dissoziationskonstanten von Canavanin und Canalin. Vf. bestimmt neben den 
C. 1936. I. 2731 referierten Daten den isoelektr. Punkt für Canavanin zu 7,93, für 
Canalin zu 6,45. Er deutet die Ergebnisse so, daß Canalin ein Hydroxylaminderiv. 
darstellt, u. daß die O-Brücke des Canavanins eine wesentliche Rolle für die Herab
setzung der Basizität der Guanidmgruppe spielt. (Bull, agric. ehem. Soc. Japan 12. 
123. Aug. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) B r e d e r e c k .

Tetuo Tomiyama, Chemische Untersuchungen an Aminosäuren. IV. Über die 
Natur der Reaktion zwischen Aminosäuren und Formaldehyd. (HI. vgl. vorst. Ref.) 
Inhaltlich ident, mit der C. 1936. I. 2731 (an 2. Stelle) referierten Arbeit des Vf. 
(Bull, agric. ehem. Soc. Japan 12. 123. Aug. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) B r e d .

Tetuo Tomiyama, Chemische Untersuchungen an Aminosäuren. V. Die Löslich- 
keilen von l-Prolin und l-Oxyprolin in Wasser, die berechneten Lösungswärmen und das 
scheinbare Molvolumen des l-Oxyprolins. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vf. bestimmt die Löslich
keiten von l-Prolin u. l-Oxyprolin in W. bei verschiedenen Tempp. nach einer eigens 
zu diesem Zwecke ausgearbeiteten Methode, u. gibt eine Formel für ihre Berechnung 
an. Die Lösungswärmen werden zu 1340 u. 1506 cal bestimmt. Das scheinbare Molvol. 
des l-Oxyprolins wird zu 85,6 ±  0,12 bestimmt, während T r a u b e  85,2 angibt. Aus 
dieser Übereinstimmung heraus wird geschlossen, daß die Spannung u. Kontraktion 
des Pyrrolidinringes im l-Oxyprolin sehr gering ist, u. daß der Ring sich in seinem n. 
Zustande befindet. (Bull, agric. ehem. Soc. Japan 12. 124. Aug. 1936. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) B r e d e r e c k .

Matsunosuke Kitagawa, Untersuchungen über Canavanin. VII. Synthese des 
Canalins. (VI. vgl. C. 1936. H. 3685.) Vf. hat zunächst durch Synthese der a-\0-Hrjdr- 
oxylamino]-propionsäure, NH, • 0  • CH(CH3) • CO;H, festgestellt, daß [O-Hydroxylamino]- 
fett-säuren durch Kondensation von Benzliydroxamsäure mit Halogenfettsäureestern in 
Ggw. von alkoh. KOH dargestellt werden können. Nach diesem Verf. wurde aus Benz- 
hydroxamsäure u. a-[Benzoylaminoj-y-jodbuttersäureester die a-Amino-y-[0-hydroxyl- 
amino]-buttersäure, NII2- 0-CH 2-CH2- CH(NH2) -CO^H, synthetisiert. Diese war ident, 
mit Canalin, dessen Konst. damit, entsprechend der früheren Annahme, bewiesen ist. 
Damit ist auch die Konst. des Canavanins gesichert, da es aus Canalin synthetisiert 
worden ist (C. 1936- II. 1183). (Bull, agric. ehem. Soe. Japan 12. 129. Sept. 1936. 
Fukuoka [Japan], Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) L in d e n b a u m .

J. Houben und R. Zivadinovitsch, Über Iminokolilensäureester, Iminothiol-, 
Oximinotliiol- und Dithioameisensäureester. (Vgl. C. 1923. I. 506 u. früher.) Nachdem 
Vff. gelernt hatten, den [Chlorylimino]- u. den Iminokohlensäureäthylester (I) vor der 
bisher unvermeidlichen schnellen Zers, zu schützen, konnten sie die Eigg. des I näher 
untersuchen. Besonders interessierten die mit der Abspaltung von A. verlaufenden 
Zerss., weil man hoffen durfte, auf diesem Wege zu dem noch unbekannten wahren 
Cyansäureäthylester zu gelangen. Vff. haben 4 verschiedene Spaltungsrkk. aufgefunden: 
1." Wasserfrei, ohne Zusatz u. in zugeschmolzener Flasche im Laufe einiger Monate 
Zerfall in A. u. Isocyanursäuretriäthylester (F. 98— 99°) ; 2. ebenso in Ggw. von gekörn
tem CaCl2 Zerfall in A. u. Cyanursäuretriäthylester (Kp. 274— 275°, F. 29°); 3. durch 
verd. wss. Alkali oder längeres Erwärmen mit W. Zerfall in A. u. Urethan; 4. mit festem 
Alkali Zerfall in Alkalialkoholat u. -isocyanat. —  Der Oximinokohlensäureester wird 
durch festes KOH bei mehrtägigem Stehen in Äthylal u. Nitrit gespalten: 

HO-N:C(OC2H5)2 +  KOH =  H2C(OC2H5)2 +  KNO„.
Es gelang aber nicht, aus Äthylal u. HNO. zum Oximinoester zu gelangen. —  Ferner 
gelang es Vff., folgende Rkk. zu verwirklichen:
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H-CN +  R-SH +  HCl =  HC(:NH)• SR,HCl (II);
HC( :NH) • SR +  NH2OH,HCl =  HC(:N-OH)-SR (III) +  NH.C1;

HC(:NH)• SR +  2H2S =  H-CS-SR (IV) +  NH*-SH.
V e r s u c h e .  [Ghlorylimino]-kohlcnsäureäthylester. Darst. verbessert durcli Ver

wendung folgender Mengen: 80 g KCN, 98 g NaOH, 170 g A. u. 600 ccm W. Aus
beute 100— 110 g == 53,6— 59%. In wasserfreier PAe.-Lsg. unbegrenzt haltbar. — 
I muß über frisch geglühtem CaO in zugeschmolzener Flasche aufbewahrt werden. — 
[Diäthoxymethylen]-glycinäthylesler, C9H170 4N =  <C2H50)2C:N-CH2-C02C2H5. Lsg. von 
4,6 g Glykokolläthylesterhydrochlorid in wenig W. mit äth. Lsg. von 3,9 g I V2 Stde. 
geschüttelt, getrocknete Ä.-Lsg. im Vakuum verdampft. Kp.n 108— 109,5°, schwach 
bas. riechend. —  p-Methylcarbanilacetal, C12H170 2N =  CH3-CGH4-N:C(OC2H5)2. 14,3 g 
p-Toluidinhydroclilorid u. 11,7 I in absol. A. V2 Stde. geschüttelt, NH4Cl abgesaugt, 
im Vakuum verdampft. Kp .12 135— 136°. Mit o-Toluidinhydrochlorid gelang die Rk. 
nicht. ■— Iminothiolattwisensäure- oder Thioforminmiobenzylesterhydrochlorid (nach II), 
C8Hi„NC1S. 17 g Benzylmereaptan u. 3,7 g HCN in 100 ccm trockenem PAe. gel., 
unter Eiskühlung u. Feuchtigkeitsschutz mit HCl gesätt., weiße Blättchen schnell 
abgesaugt, mit eiskaltem PAe. gewaschen, aus absol. H -C02H +  Ä. umgefallt. Zers, 
ca. 180°, stark riechend. —  OximinoiMolameisen- oder Thiofornihyäroximsäureäthylester 
(nach III), C3H7ONS. 6,2 g Äthylmcrcaptan, 2,7 g HCN u. 100 ccm PAe. wie vorst. 
mit HCl gesätt., nach Stehen über Nacht im Eisschrank PAe. vom öl abgegossen, 
dieses in eisgekühlte u. mit Ä. überschichtete K 2C03-Lsg. eingetragen, durchgeschüttelt, 
wss. Schicht noch 2-mal ausgeäthert, äth. Lsgg. mit wss. Lsg. von 6,7 g NH2OH- 
Hydrochlorid ca. 1 Stde. geschüttelt usw. Aus Lg. Krystalle, F. 110— 111°. — Oximino- 
thiolameisen- oder Thioformhydroximmure-n-butylester, C5HuONS. Analog mit n-Butyl- 
mercaptan. Aus k. A. +  W. (wiederholt) Krystalle, F. 90—91°, viel zersetzlicher als 
voriger. — Oximinothiolameisen- oder Thioformhydroximsäurebenzylcster, C8H9ONS. 
Aus obigem II mit K 2C03, dann NH20H,HC1 wie vorst. Aus Lg. Krystalle, F. 116 
bis 117°. — Thiolameisensäurebcnzylester, C8H8OS =  H - CO • S ■ CH2 • C6H5. Obiges II 
mit W. */« Stdn. geschüttelt, ausgeäthert, Ä.-Rückstand fraktioniert, wobei zuerst 
Benzylmereaptan überging. Kp .20 109— 111°, farblose, ekelerregend riechende Fl. — 
Hydrocarbithiosäure- oder Dithioamcisensäurebenzylestcr (nach IV), C8H8S2. Obiges II 
in gekühlte, mit Ä. überschichtete K2C03-Lsg. eingetragen u. durchgeschüttclt, äth. 
Schicht unter Kühlung mit H.S gesätt., mit W. gewaschen usw. Kp .l3 161— 162°, 
tief orangerote, schwer bewegliche, unangenehm riechende Fl. — Acetiminothiobenzyl- 
ätherhydrochlorid, C9H12NC1S =  CH3-C(;NH)-S-CH2-C6H5,HC1. 8,2 g Acetonitril,
24,8 g Benzylmereaptan u. wenig absol. Ä. unter Feuchtigkeitsschutz mit HCl gesätt., 
mehr Ä. zugesetzt, Krystalle im Vakuum getrocknet. Aus Eg. oder A. +  Ä. weißes 
Pulver, F. 153— 155°. — Acetiminothioglykolsäureäthylesterhydrochlorid, C0Hi2O2NC1S == 
CHj• C(:NH) • S • CH2• C02C2H6,HC1. Aus Acetonitril u. Thioglykolsäureester wie vorst. 
Aus Aceton Krystalle, aus Eg. oder Chlf. +  Ä. Pulver, F. 100— 102°. — Acelimino- 
thioglykolsäurehydrochlorid, C.,H80 2NC1S. Ebenso mit Thioglykolsäure. Krystalle, aus 
Eg. oder A. +  Ä. umfällbar. F. 110— 112° (Zers.). — Acetiminothioglykolsäure, C4H, 
0 2NS. A us vorigem mit konz. KOH (1 Äquivalent) unter Eiskühlung. Aus Eg. +  A.,
F. 97— 99°, swl. in W., sonst uni. außer in Eg. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 69. 2352—60. 
7/10. 1936. Berlin-Dahlem, Biol. Reichsanst.) L in d e n b a u m .

Ralph A . Jacobson, Mcmonatriumhamstoff und seine Reaktionen. Vf. erhielt 
Mononatriurrihamstojf, CH3ONsNa (I), durch langsames Zufügen von äquivalenten 
Mengen metall. Na zu einer Lsg. von Harnstoff in fl. NH3, Filtration des Nd. oder 
Verdampfen des NH3. Weißes Pulver, das sich bei ca. 150—160° zers. Uni. in aliphat., 
aromat. u. chlorierten KW-stoffen, Äthem u. anderen inerten Lösungsmm. L. in W., 
Alkoholen u. anderen, eine OH-Gruppe enthaltenden Verbb., wobei Rk. eintritt. Ziem
lich hygroskop., in verschlossenepi Gefäß unbegrenzt haltbar. Konnte mit Alkyl- 
haloiden, wie Butyljodid, Butylchlorid u. Dodecylbromid nicht zur Rk. gebracht 
werden. Setzt sich nur mit akt. Halogen um. Mit Benzylchlorid in fl. NH3 entsteht 
Benzylhamsloff, C8H10ON2, F. 147— 148°. Mit Säurechloriden oder Estern erfolgt 
Bldg. der entsprechenden Acylhamstoffe. In letzterem Falle war meist die Ggw. eines 
Ketons oder Alkohols erforderlich. Oleylhamstoff, C,9H360 2N2, durch Zusatz von sd. 
Isobutylalkohol zu einem Gemisch von I u. Oleylchlorid, Zugabe von W. u. Abkühlung 
der Isobutylalkoholschicht, Krystalle, F. 155— 160° oder aus I u. Methyloleat, F. 160°. 
Stearylhamstoff, F. 175°. Benzoylhamstoff, aus I u. Benzoylchlorid, F. 212° oder 
durch Zusatz von I u. Aceton zu Methylbenzoat, F. 213—214°. Acetylhamstoff, aus
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Äthylacotat, F. 213°. — I reagiert mit Alkyl malonsäureestem in Ggw. von Aceton 
unter Bldg. von Alhjlbarbitursäuren. Butylverb., CäH120 3N2, F. 208°. Äthylverb., 
F. 185— 186°. Isopropylverb., C,H10O:]N2, F. 212°. Die nichtsubstituierto Barbitur- 
säure vrurdo als Dihydrat GiHfi^N.. ■ 2 II20  erhalten. —  Ester höherer, zweibas. Säuren 
SOtzOQ sich mit I zu uni. Prodd. um, die wahrscheinlich Diureide sind. Aus Äthylglutarat 
entsteht eino weißo Verb. C~IIlJ).iNi vom F. 247—248“, aus Äthylpimelat eine ähn
lich« Vorb. vom F. 240— 245° neben einer Verb. (7gfl'140 12V'!, wahrscheinlich das Mono- 
vreid der Pimelinsäure, NH2-C0-NH-C0-(CH,)5-C02H. Aus Essigsäure Krystalle, 
F. 205— 206°. — Mit vegetabil, ölen erhält man in Ggw. von Aceton hochschm., ge
mischte Acylharnstoffo. Prod. aus Cocosnußöl, aus Essigsäure oder Dioxan Krystalle, 
F. 172°. N-Goli. 9,95%. Prod. aus Leinöl, F. 154— 158°. JZ. 128. N-Geli. 7,71%. 
Prod. aus chines. Holzöl, F. 155— 162°. JZ. 108,8. N-Geh. 8,13%. — Verss. zur Darst. 
von Dinatriumharnstoff, CH2OXT2Nn2, führten bei Einw. von überschüssigem Na auf 
eino sehr verd. Lsg. von Harnstoff in NH3 zu einem Gemisch dieser Verb. mit I. Sehr 
hygroakop, weißes Pulver, das mit Benzoylchlorid Dibenzoylhamstoff, C15H 120 3N2, 
liefert. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 19S4—-86. 9/10. 1936. Wilmington, Delaware,
E. I. DU POXT DE NEUOHES.) BOCK.

G. van Kleef, Einige Derivate vom 2,4-Dimethyl- und 2,4,5-Trimethylanilin. 
I. D a r s t .  u. N i t r i e r u n g  v o n  D e r i v v ,  d e s  2, 4 - D i m e t h y 1 a n i 1 i n s 
(o d e r  a s y m m. m - X  y 1 i d i n). 2,4-Dimethylacetanilid, Darst. nach W egsch eidee  
u. Mitarbeiter (Mh. Chem. 39 [1919]. 377); F. i30°. — 6-Nitroderiv., durch Nitrierung 
dos vorst. mittels HNOs (D. 1,42) bei 0°; F. 172°. — 5,6-Dinitroderiv., aus dem Aus- 
gangsprod. durch Nitrierung mit absol. (konz.) HN03 bei —  15°. Aus A. gelbliche 
Nadeln, F. 220°. —  2,4-Dimethylphenylcarbaminsäuremethylester, C10H130 2N. Darst. 
durch Kondensation des freien Amins mit überschüssigem C1-C00CH3 unter Eiswasser. 
Nach einigen Tilgen (Stehen bei gewöhnlicher Temp.) schied sich die Verb. aus der 
unteren Fl.-Sehicht ab. Aus verd. Methylalkohol Krystalle, F. 79°. —  Wie beim obigen 
Mcinonitroderiv. wurde auch hier verfahren zur Darst. des entsprechenden 6-Nitroderiv., 
OloHläOjNs. Aus verd. CHsOH Nadeln, F. 134°. Hydrolyse mit konz. H.SO4 bei 100° 
ergab 6-Nitro-2,4-dimethylanilin, F. 6S°. —  Entsprechend dem obigen Dinitroderiv., 
b#\v. aus vorst. Verb. wurde erhalten das 5,6-Dinitroderiv., C10HuOsN3. Aus CHjOH 
ielbe Nadeln, F. 21S°. Hydrolyse mittels H2S04 versagt. Da die Verb. aber auch aus H  
dargestellt werden kann, müssen die NOä-Gruppen in 5 u. 6 stehen. —  2,4-Dimethyl- 
p&ei>ylcarbam¿Hsättirätiiykster, CuH^O.X. Darst. entsprechend. Aus verd. A. farblose 
Nadeln, F. 59s. —  6-Nitroderic., C,1H,.,0,tN .. Aus verd. A. federförmige Krystalle,
F. 134°. Strukturbeweis durch ELSO^Hydrolyse. —  5,6-Dinitroderiv. (I), CnHjiOjN,.
Aus verd. A. kurze Nadeln, F. 130°. Behandlung mit konz. H.SO,, bei 125— 130a 
ergab ;\l>-Dinitro~2.4-dimethylaniIin, F. 120°. —  z-(2,4-I>irneihy!pSenyl)-ß-methylham- 
iio/f. Darst. aus asymm. m-Xyhdin u. Methylisocyanat in benzol. Lsg.
Aus verd. A. flaumige Nadeln. F. 170°. —  6-Ni¡roderiv-, C,cH u0 2X3. Nach wieder
holter Kristallisation aus A.. F. 2S0*. Strukturbeweis. — Nitriert man die vorst. 
bsw. vorvorst. Verb. mit absol. HXO,. so entsteht der u n s t a  b i l e  z.-{5,6-I>initro- 
^4-dsrKitÄ’̂ vAisyiypi^-minaielhyihaniiioff (II). (NO»), - C4H - (CH3). - XH - CO - X  - X 0 2 - 
CH,, der die Xitraminrkk. von IOEJRE.SJIAXX u. von FKAXCHniOXT n. BAH3E2GE3 
gibt. Beita Kochen mit absol. A. entsteht I, was seine Konst. sicherstelh. Eine zu
verlässige Analyse konnte auf Grund der leichten Zersetzlichkeit nicht erhaben werden-—

C^H^ON». Darst. wie oben. Aas w d . A- in 
der Fona voa Baumwolle, F . 1SS';. —  S-Sürvdexir-, C,.HlsO jX j. Aus A.. F . '22XP. —  

yipfo®rßyß^ß-astxväikyilarmiaffi D a s i. u. Verh. tCxstabüiiät!) 
wie oben. A ia fcg » Kocst.-Bewess. —  S^t-D iam lüyfaxam tdaäm raneliyfater (oder 

Cl»H,jOjN. Darst. aus äquimolekularen Mengen von asymm. 
m-Xvikhn u. Dsmethyksralii ¿urvh. 1-t-std. Erhitzen am Rückfluß- Beim EzngieSin 
der Kk.-FL in k. W. sebaäcSet: sieh bei heftigem Rühren ein geOsheher Kcrper ab, der 
(nach Abtrennung w c  unverändertem m-Xyadin) durch Kochen mit Lg. rn die gesuchte 
Verbs u, irgL unten rerlegt wurde; F . 77». —
(WTÖPO&rÄt. C8 E a <y>V F. 145*. Sie S telosg
der ü i!K < 5sr?f konnte nicht b e r ä e c  werden, da sich die- Substanz bei Hydrolyse 
« s * . —  CtlE n;OrXI- A rs
den beiden verst. Verbiß sdtseis arscL HNC>3. Aus A. grobe Krystalle. F . 1c..-'1. Die 
¡Sfcd&ag der NÖrvgruvcen iocn.se nicht ce~Lesen werden, d l sich die V ert. nickt 
hyd^ysieren. & &  —  Bürst, nach ILiTTHSES
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u. S u id a  (Mh. Chem. 9 [1888]. 746). Aus Bzl., F. 214°. —  Die entsprechende Bis-6- 
nitroverb., C18H18O0N4, wurde dargestcllt aus vorst. Verb. u. einer Mischung von konz. 
HN03 +  HN03 (D. 1,40) bei Raumtemp.; Lsg. trat jedoch nicht ein. Aus Amylalkohol 
gelbe amorphe Substanz, F. 220°; infolge Unhydrolysierbarkeit konnte auch ihre Konst. 
nicht sichergestellt werden. — Die Bia-5,6-dinitroverb., C18H100 10N0, wurde aus vorst. 
Vcrbb. durch energ. Nitrierung in der Kälte erhalten. Aus Nitrobenzol wurde ein 
amorpher graugelber Körper isoliert, der erst nach längerem Erhitzen bei 150° fl. wurde. 
Auch hier konnte der Strukturbeweis nicht geführt werden. —  II. D a r s t .  u. N i - 
t r i c r u n g  v o n  D e r  i w .  d e s  2, 4, 5 - T r i m e t h y l a n i l i n s  ( o d e r  P s e u -  
d o c u m i d i n ) .  2,4,5-Trimethylacelanilid, Darst. aus Pscudocumidin u. Essigsäure
anhydrid (4- Tropfen konz. H2SO.,). Aus verd. Essigsäure Nadeln, F. 165°. — 6-Nitro- 
cleriv., Darst. wie unter I. beschrieben. Aus A. gelbliche Nadeln, F. 198°. — 3,6-Dinitro- 
deriv.; für die Darst. gilt ebenfalls vorst. Hinweis. Nadeln, F. 288°. — 2,4,5-Trimethyl- 
yhenylcarbaminsäuremelhylesler, CnHi50 2N. Darst. aus Pscudocumidin u. Ol-COOCH,, 
(vgl. oben). Aus verd. CH3OH grobe Nadeln, F. 115°. —  6-Nitroderiv., C11Hu04N2. 
Aus Leuchtpctroleum gelbliche Nadeln, F. 155°. Hydrolyse mit konz. H2S04 bei 120 
bis 125° ergab 6-Nitro-2,4,5-trimethylanilin, F. 49°. — 3,6-Dinilroderiv., Cn HI3O0N3. 
Darst. aus den beiden vorst. Verbb. (neben beträchtlicher Menge harziger Substanz). 
Wiederholte Krystallisation aus verd. CH,OH ergab gelbliche Nadeln, F. 211°. —
2.4.5-Trimelhylphenylcarbaminmureäthylesler, C12H170 2N. Darst. entsprechend. Aus 
verd. A. seidige Nadeln, F. 105°. —  6-Nitroderiv., C12Hi„04N2. Aus verd. A. Nadeln 
(ohne F.: der Ref.). Konst.-Beweis durch H2S04-Hydrolyse. —  3,6-Dinilroderiv., 
Cl2H,50 6N3. Aus verd. A., F. 221°. -— a.-(2,4/>-Trimethyl.phenyl)-ß-melhylharnstoff, 
CuH16ON2. Darst. aus Pscudocumidin u. Methylisocyanat in bcnzol. Lsg. (vgl. oben). 
Aus A., F. 212°. — 6-Nitroderiv., CnH150 3N3. F. 268°. — <x-(3,6-Dinilro-2,4,5-trimelhyl- 
phenyl)-ß,ß-nilromethylharmloff, (N02)2-C6-(CH3).,-NH-C0-N-N02-CH3. Völlig ana
log II. Beim Kochen mit absol. CH3OH bzw. Ä. entstehen die oben beschriebenen 
Methyl- bzw. Äthyl-(3,6-dinitro-2,4,5-trimethylphenyl)-carbamate. — a.-(2,4,5-Tri- 
methylphenyl)-ß-älhylJiamstoff, C12H18ON2. Darst. wie oben. Aus verd. A. seidige 
Nadeln, F. 213°. — 6-Nitroderiv., C12H170 3N3. Aus A. große Krystalle, F. 246°. Konst.- 
Beweis. — a.-(3,6-Dinitro-2,4,5-trimeihylphenyl)-ß,ß-nilroälhylharnsloff, Darst. u. Verli. 
wie oben (unstabil!). Analoger Konst.-Beweis. — 2,4,5-Trimelhylphenyloxamidsäure- 
methylester (oder Methyl-2,4,5-trimethyloxanilal), C,,H150 3N. Darst. aus Dimetbyloxalat 
u. Pscudocumidin entsprechend oben (5-std. Erhitzen). Mittels Aceton wird aus dem 
Rk.-Prod. N,N'-Bis-(2,4,5-trimethylphenyl)-oxamid (vgl. unten) abgetrennt. Aus 
Leuchtpetroleum (Kp. 80— 100°) lange Nadeln, F. 75°. — 6-Nitroderiv. (Methyl-6-nitro-
2.4.5-trimethyloxanilai), C12H140 5N2. Aus Aceton, F. 206°. Bei Hydrolyse mittels 
konz. HCl (nicht H2S04!) entstand 6-Nitro-2,4,5-trimethylanilin. —  3,6-Dinilroderiv.
(Methyl-3,6-dinitro-2,4,5-trimethyloxanilat), C12H130 7N3. Aus verd. CH3OH wie Baum
wolle aussehende Nadeln, F. 192°. — 2,4,5-Trimethylphenyloxamidsäureäthylester (oder 
Äthyl-2,4,5-triniethyloxanilat), C,,H170 3N. Darst. analog (2x/ 2-std. Erhitzen). Trennung 
von dem Bis-Prod. durch A. Aus verd. A. Nadeln, F. 78°. — 6-Nitroderiv. (Äthyl-6- 
nitro-2,4,5-trimethyloxanilat), C13Hls0 5N2. Aus Aceton filzige Nadeln, F. 162°. Hydro
lyse mittels kochender konz. HCl liefert 6-Nitro-2,4,5-trimethylanilin. — 3,6-Dinilro
deriv. (Äthyl-3,6-dinitro-2,4,5-trimelhyloxanilat), C,3HI50 7N3. Aus wenig A. Nadeln,
F. 171°. —  N,N'-Bis-(2,4,5-triTMlhylphenyl)-oxamid, Darst. nach M a u t h n e r  u . S u id a ,
1- c., F. 237°. — N,N'-Bis-(6-Nitro-2,4,5-trimethylphenyl)-oxamid, C20H22OcN4. Darst. 
aus vorst. Verb. mittels s t a r k e r  HN03. Aus Eg. Nadeln, F. 317° (Ma q u e n n e - 
Block). —  Bi,s-3,6-dinitroverb., C2OH2OO10N0, aus Aceton Nadeln, von denen das Lö- 
sungsm. erst durch längeres Erhitzen auf 110° entfernt werden konnte. Sie schm, 
bei 340° (MAQUENNE-Block).

Schließlich wurden dargestellt: 5-(2',4'-Dimethylphenyl)-semioxamazid [oder
(ß,4-Diniithyloxanil)-hydrazid], NH2-NH-CO-CO-NH-C6H3(CH3)2 (III) u. 5-(2',4',5'- 
J'rimetliylpheny^-semioxamrizid [oder (2,4,5-Trimethyloxanil)-hydrazid, NH2• NH• CO• 
CO-NH-C6H2(CH3)3 (IV), die als Reagenzien zur Identifizierung von Aldehyden benutzt 
wurden. D a r s t .  v o n  III: aus alkoh. Lsg. von Methyl-(2,4-dimethylphenyl)-oxamat 
(bzw. Methyl-2,4-dimethyloxanilat) (vgl. oben) u. Hydrazinhydrat in geringem Über
schuß; lange Nadeln, F. 165°. Zwecks Darst. des Aldehydreagenses befeuchtet man 
420 mg III mit wenigen Tropfen A. u. löst sie in 100 ccm W. bei 100°. Der Aldehyd, 
in wenigen ccm A. gel., wird hinzugefügt; es bildet sich (evtl. erst nach einigen Stdn. 
Kochen) das Semioxamazon (oder Oxanilhydmzon) nach: RCHO +  H.N- NH -CO- CO

XIX. 1. '  5
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N H• GjH3(CH3)2 R-CH : N-NH-CO-CO-NH-C6H3(CH3)2. Es wurden von folgenden 
A l d e h y d e n  die 5-(2',4'-Dimethylphenyl)-semioxamazone erhalten: Formaldehyd-, 
Schuppen (aus A. amorph), F. 196°. — Acetaldehyd-, aus CC14 Nadeln, F. 205°. — 
Propionaldehyd-, aus verd. A. Nadeln, F. 186°. — n-Butyraldehyd-, aus verd. A. 
amorphes Prod., F. 168°. — n-Valeraldehyd-, aus verd. A. lange silbrige Nadeln, F. 173°.
— 2-Oxybenzaldehyd-, aus viel A. haarähnliche Nadeln, F. 248°. — 4-Oxybenzaldehyd-, 
aus A. dünne Nadeln, F. 265°. —  4-Methoxybenzaldehyd-, dgl., F. 220°. —  3-Methoxy- 
■l-oxyb cnzald eh yd -, aus A. lange dünne Nadeln, F. 240°. — 3,4-Metliylendioxybenz- 
aldehyd-, F. 261°. — 4-Isopropylbenmldehyd-, aus A. (gelbwerdende) Nadeln, F. 209°. —
4-Methylbcnzaldehyd-, aus A., F. 212°. — 2-Nitrobenzaldehyd-, aus sd. A. gelbes Prod., 
F. 275°. —- 3-Nitrobenzaldehyd-, aus A. Nadeln, F. 211°. —  4-Nitrobenzaldehyd-, aus 
sd. A. gelbe Substanz, F. 271°. — Furfurol-, aus A. Nadeln, F. 206°. —  5-Methyl- 
furfurol; aus wenig A. Nadeln, F. 182°. —- 5-Oxymethylfurfurol-, aus verd. A. durch
scheinende quadrat. Krystalle, F. 200°. —  D a r s t .  v o n  IY : analog III. Aus A. 
Nadeln, F. ‘212°. 5-(2',4',5'-Trimethylphenyl)-semioxamazone wurden mit folgenden
Aldehyden erhalten: Formaldehyd- (unter dem katalyt. Einfluß von wenig konz. H2S04), 
gelatinöses Prod., das durch Extraktion mit sd. W. gereinigt werden muß (F. ±  219°). — 
Acetaldehyd-, aus verd. A. flaumige Nadeln, F. 238°. —  Propionaldehyd-, aus verd. A., 
F. 214°. — n-Butyraldehyd-, aus verd. A. Nadeln, F. 198°. — n-Valeraldehyd-, aus 
verd. A. schöne Nadeln, F. 194°. — Benzaldehyd-, aus A. Nadeln, F. 224°. — 2-Oxy- 
benzaldehyd-, Reinigung der Krystalle mittels sd. A., F. 252°. — 4-Oxybenzaldehyd-, 
aus A. gelbliche durchscheinende schwere Krystalle, F. 267°. — 4-Melhoxybenzaldehyd-, 
aus viel A. Nadeln, F. 245°. — 3-Methoxy-4-oxybenzaldehyd-, aus A. Nadeln, F. 241°. —
3,4-Meth7jlendioxybenzaldchyd-, aus A. Nadeln, F. 226°. -— 4-Melhylbenzaldehyd-, aus 
viel A. Nadeln. F. 245°. — 4-Isopropylbenzaldehyd-, aus A. (gelbwerdende) Krystalle, 
F. 205°. ■—- 2-NitrobenzaIdthyd-, Reinigung durch kochenden A., F. 271°. —  3-Nüro- 
benzaldehyd-, aus viel A. Nadeln, F. 239°. — 4-Nitrobenzaldehyd-, gelbes Prod., F. 277°. — 
Furfurol-, aus A. cremefarbene Nadeln, F. 228° (unter Zers.). —  5-Methylfurfurol-, 
aus A. gelbe Blättchenkrystalle, F. 180° (Zers.). —  5-Oxymethylfurfurol-, aus verd. 
Aceton amorphe gelbe filzige Substanz, F. 174°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55- 
765-—S5. 15/10. 1936. Leiden, Univ.) P a n g r i t z .

G. I. Gersehssou und H. Berenstein, Die Desäthylierung des Diäthylanilin«. 
Difithylanilin wird durch Sieden mit Anilinsalzen in ein Gemisch von Anilin, Monoäthyl
anilin u. Diäthylanilin umgewandelt. Auf diesem Wege ist es möglich, verschiedene Ge
mische darzustellen, wobei der Geh. an primären, sekundären u. tertiären Basen von 
dem Mengenverhältnis zwischen Anilin u. Diäthylanilin u. von der Art der salzbildenden 
Säure abhängt (HCl. H«S04, aromat. Sulfosäuren). Die besten Erfolge werden bei der 
Anwendung von 2,4-Toluoldisulfonsäure erreicht, da in diesem Falle bei der Des
äthylierung des Diäthylanilins zu Monoäthylanilin Gemische mit nicht über 1%  Anilin 
mit guter Ausbeute an Monoäthylanilin entstehen. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 9. 496— 501. 
1936.) Y. Füner.

Daniel Twiss und Larkin Hundley Farinholt, Halogenierung von o-Sulfobenzoe- 
säiirmnh udrid. VfF. haben halogenierte o-Sulfobenzoesäureanhydride durch Halogenierung 
der o-Sulfobenzoesäure (I) oder ihres Anhydrids in rauchender H .S04 mit oder ohne 
Zusatz von etwas J als Katalysator dargestellt (vgl. A. P. 1760328; C. 1930. ü .  802). 
Ein noch bequemeres Ausgangsmaterial ist das saure NH4-Salz der I, welches durch 
Hydrolyse des Saccharins mit verd. HCl leicht erhalten werden kann. Dargestellt 
wurden Di-, Tri- u. Tetrajod-, Mono-, Di-, Tri- u. Tetrabrom-, Di- u. Tetrachlor-1- 
anhydrid. Der Rk.-Mechanismus ist noch ungeklärt ; wahrscheinlich bildet I  mit H,SOt 
oder SOj einen labilen Komplex. Bei der Bromierung u. Jodierung werden das gebildete 
HBr u. HJ durch das SOa oxydiert, u. das regenerierte Halogen tritt wieder in den 
Prozeß ein, z. B.:
CfHt<< ?0 ,H ^  +  2Jj +  5SOs . c sj 4 < CO> 0  +  2SOj +  N-h 4HS04 +  2ILSO,

Bei der Chlorierung wird das gebildete HCl nicht oxydiert, sondern es verbindet sich 
mit dem SO* m  C'1-SO-H:

Q .H .cgjJ ’g ^  - f  *  c i * - f  5 SOs =  CsC i , < g ° > 0  4 -  4 Cl-SOsH - f  NH.HSO,
Um die S te l lu n g e n  der Halogenatome zu bestimmen, wurden die S03H-Gruppen 

durch Hydrolyse mittels starker HsS04 eliminiert n. die resultierenden halogenierten
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Benzoesäuren identifiziert. Auf dio jodierten Säuren konnto dieses Verf. allerdings 
nicht angewendet werden, weil dieselben völlig zers. wurden; Vff. nehmen an, daß 
das J dieselben Stellen einnimmt wio CI u. Br. Es hat sich ergeben, daß nacheinander
3-Mono-, 3,6-Di- u. 3,5,G-'l'rihalogeiukrivv. der I gebildet werden; dio Konst. der Totra- 
halogenderiw. ist ohne weiteres gegeben. —  Wird eino 10%ig- wss. Lsg. des neutralen 
Na-Salzes der Tetrajod-I dem Sonnenlicht ausgesetzt, so tritt langsam Zers, ein unter 
Bldg. von J, Na J, dem sauren Na-Salz der Tetrajod-I u. dem Na-Salz der 3,5,6-Trijod-I.
— Das neutrale NH4-Salz der Tetrajod-I wird durch II2S zu den NH4-Salzen der
з,5,6-Trijod-I u. einer Dijod-I reduziert, welche mit der 3,6-Dijod-I nicht ident, ist.

V e r s u c h e .  3,4,5,6-Tctrajod-2-sulfobenzocsäureanhydrid, C70 4J4S. 160g I in
1000 g 60%ig. Oleum bei 60—70° (Ölbad) gel., 400 g J eingerührt, langsam auf 110 
bis 120° u. hierbei 24 Stdn., dann noch 1 Stde. auf 170— 175° erhitzt, nach Erkalten 
mit 600 ccm Eg. verd., Nd. auf Glaswolle abgesaugt u. mit Eg. gewaschen. 400 g. 
Gelb, Zers. ca. 300°. [Statt I kann auch ihr Anhydrid oder saures NH4-Salz verwendet 
werden.] Wird durch sd. W. langsam zur Säure (11. in W.) hydrolysiert. Gibt mit 
den berechneten Mengen NaOH das hellgelbe sauro u. dunkclgelbo ncutralo Na-Salz; 
ersteres entsteht auch aus letzterem mit HCl. Aus diesen Salzen erhält man reines 
Anhydrid durch 1-std. Erhitzen mit konz. H2S04 auf 150—165°, Gießen auf Eis, 
Waschen mit W., Eg. u. Acetanhydrid-Eg. (1: 1). Es ist meist uni., swl. in Acetanhydrid. 
—- 3,4,5 fi-Telrabrom-2-sv.lfobenzoesäureanhydrid, C,04Br4S. Ebenso mit 100 ccm Br; 
dieses bei 80— 100° sehr langsam (2—3 Tage) unter dio Oberfläche cingcfülirt, dann 
auf 160—170° erhitzt; Prod. mit Eg.-Acetanhydrid (3: 1) gewaschen u. auch daraus 
umgel. Viel weniger stabil als voriges; geht schon an der Luft unter starker Erwärmung 
in die in W. äußerst 1. Säure über u. wird aus dieser durch Acetanhydrid zurückgebildet.
— 3,5,G-Tribrom-2-sulfobenzoesäureanhydrid, C,H04Br3S. Nebenprod. des vorigen, 
schwerer 1. in Eg.-Acetanhydrid, durch fraktionierte Krystallisation abtrennbar. Farb- 
loso Krystalle, F. 224°. — 3,4,5,6-Tetrachlor-2-8ulfobenzoMäureanhydrid, C70 4C14S. Lsg. 
von 51 g I in 300 g 60%ig- Oleum mit 2 g J versetzt, bei 70—90° mit CI gesätt., auf 150 
bis 160° erhitzt. Aus der eisgekühlten Lsg. Krystalle; mit Eg.-Acetanhydrid gewaschen
и. daraus umgel. F. 158— 159°, noch empfindlicher gegen W. als dio Tetrabromverb. —
3,5,G-Trijod-2-sulfobenzoesäureanhydrid, C7H 04 J3S. Aus 92 g I-Anhydrid in 500 g Oleum 
mit 191 g J wie oben. Trennung von etwas Tetrajodverb, durch Lösen in sd. Eg. -f- 
wenig W. zur Säure, Fällen durch überschüssiges Acetanhydrid u. Umlösen aus Eg.- 
Acetanhydrid. Gelbe Krystalle, F. 287—288°. — 3,ß-Dijod-2-sulfobenzoesäureanhydrid, 
C7H20 4J2S. 109,5 g saures NH4-Salz der I in Gemisch von 400 g 60%ig. Oleum u. 
200 g 95%ig. H2S04 gel., bei ca. 80° während 3 Tagen 127 g J eingetragen, bei 105 
bis 110° 48 Stdn. gerührt, auf 180° erhitzt (teilweise Entfernung von SO,) u. auf Eis 
gegossen. H2S04 mit Baryt genau ausgefällt, Filtrat mit NH4OH-Überschuß verdampft, 
Rückstand in Bzl. mit SOCl2-Überschuß 4 Stdn. gekocht, NH4C1 mit Bzl. ausgekocht, 
Filtrate verdampft. Aus Bzl. oder Eg.-Acetanhydrid gelbliche Krystalle, F. 243—245°. 
Man kann auch das NH4-Salz mit konz. H2S04 auf 150° erhitzen, auf Eis gießen, Nd. 
aus Eg. Acetanhydrid umfällen. —  3,6-Dibrom-2-sulfobenzoesäureanhydrvl, C7II20 4 
Br2S. 109,5 g saures NH4-Salz der I in 600 g 60%ig. Oleum gel., bei 50—60° in 50 Stdn. 
80 g Br eingetragen, 1 Stde. auf 170— 180° erhitzt, weiter wie vorst. Aus Bzl.-wenig 
SOCl2 Krystalle, F. 167— 168°. Die freie Säure wird nicht durch Acetanhydrid, wohl 
aber durch SOC1, anhydrisiert. — 3,G-Dichlor-2-sulfobenzoesäureanhydrid, C7H j04C12S.
109,5 g saures NH4-Salz der I in 400 g 60%ig- Oleum gel., bei 60—65° langsam Ci 
bis zur Gewichtszunahme von 70 g, darauf HCl-Gas eingeleitet, gebildete C1‘ 803H 
abdest. Beim Erkalten Krystalle, aus Eg.-Acetanhydrid oder Toluol +  Lg., F. 121 
bis 122°. Hydrolysiert sich schon an der Luft. —  3-Brcm-2-sulfobenzoesäureanhydrid,
C,H30 4BrS. Analog der Dibromverb. mit 40 g Br. Aus Bzl.-wenig S0C12 Nadeln,
F. 175— 176°, sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit.

Zur Konst.-Best. wurden vorst. Anhydride mit etwas W. erhitzt, gleiches Vol. 
konz. H2S04 zugefügt, W. abdest., bis der Kp. des Gemisches 200— 210° betrug, einige 
Stdn. unter Rückfluß gekocht u. wieder dest., wobei die halogenierte Benzoesäure 
mit überging. Aus der Tribromverb.: 2,3,5-Tribrombenzoesäure, F. 185— 187°; Methyl- 
ester, F. 77°. Aus der Dibromverb.: 2,5 -Dibrombenzoesäure, F. 151— 152°. Aus der 
Monobromverb.: 3-Brombenzoesäure, F. 155°. Aus der Dichlorverb.; 2,5-Dichlorbenzoe- 
säure, F. 151— 152°, u. wenig p-Dichlorbenzol, F. 53°. — 22,4 g Tetrajod-I-anhydrid 
mit 50 ccm W . gekocht, 50 ccm konz. NH4OH zugefügt, mit HjS gesätt. u. 24 Stdn. 
stehen gelassen. Weißer Nd. (11,5 g) war das neutrale NH^Salz der 3,:jfi-Trijod-2-

5*
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sulfobenzocsäure, C7H0O5N2J3S, u. lieferte mit konz. H2S04 bei 160° 3,5,6-Trijod-I- 
anliydrid. Filtrat verdampft, mit W. aufgenommen (Rückstand von S), wieder ver
dampft, NH.,J mit A. herausgel. Rückstand (5,7 g) war das neutrale NHt-Salz einer 
Dijod-2-sulfobenzoesäure, C7H10O5N,J,S, u. lieferte nicht mit konz. H2S04 bei 150°, 
wohl aber mit sd. SOCl2 ein Dijod-2-sulfobenzoesäureanhydrid, C7H20 4J2S, aus Acet- 
anhydrid, F. 221—223°. (J. Amor, cliem. Soc. 58. 1561—65. 10/9. 1936. Baltimore 
[Md.] u. Lexington [Virg.], Lab. von Hl'NSON, W e s t c o t t  & DüNNING, Inc., u. 
Washington- u. Lee-Univ.) L i n d e n b a u m .

G. Spacu und C. Gh. Macarovici, Über die Existenz von komplexen Svlfosali- 
cylaten. Vff. stellen I Na4 [Cu Sulfosal,]-7 H2, Sulfosal =  Sulfosalicylsäure, als kry- 
stalhncs, hellgrünes Pulver dar, indem sie eine Lsg. von Natriumsulfosalieylat mit 
CuSOj behandeln. Die wss. Lsg. ändert ihre Farbe bei Zusatz von Essigsäure infolge 
Zers, der Säure. Das Cu kann aus der Lsg. von I nicht mit Na2C03 oder Benzidin 
ausgefällt werden u. die Lsgg. werden bei Zusatz von NH3 nicht blau. Es wird darum 

f) i P i n  iSO Hl angenommen, daß die Säure der nebenstehenden Formel
C u ;p !t :'n ' fo o  l-i \ entsprechend gebaut ist. Durch doppelte Umsetzung mit

*• 6 3 ' entsprechenden Salzen werden die folgenden Verbb. dar
gestellt: II [Coen2C V ] 4[CuSulfosal2]-6 H 20 ,  hellgrün, II [Co(NH3)5Cl]2[Cu Sul-
fosal2] • 4 H20, rosa-violett, IV [Co(NH3)5SCN],[Cu Sulfosal,]-4 H ,0 , ziegelrot,
V [Co(NH3)5NO,],[Cu Sulfosal,] • 2 H ,0, grünlich-gelb, VI [CdPy4],[Cu Sulfosal,]- 
4 H„0, hellgrün,“ VII [Cd(H2Ö)6]2[CuSulfosal2], grün, VIII Ba,[Cu SGlfosal,]- 7 H ,0, 
hellgrün, XIX  Pb, [Cu Sulfosal,]-3 H,0, hellgrün. — VI entsteht bei Ggw. von Pyridin,
VII i, gleichgültig, ob Pyridin zugegen ist oder nicht. XIX  wird durch Pyridin zera. 
Die Cuprisulfosalicylate haben ähnliche Eigg. wie die Cuprisalicylate. — Verss., den 
Kobaltosalicylaten entsprechende Kobaltosulfosalicylate darzustellen, schlugen fehl. — 
Vff. stellen noch einige einfache Ammino der Sulfosalicylate dar:

X  [C 0en3C!2](S03.CüII3< ^ 0H )-H a.0! grün

X I [Co en2 C y (0^ > C 6H3. O ll) -H.,0, grün

X II [Co en. (HsO)Cl](°s°0̂ > C 6H3 • OH) • H ,0 , grau-violett 

X n i  [CuPys(HäO)](°s°0̂ > C iiH3.OH), blau

X IV  [CoPys(H;0 )](0s°0C> C äH3.OH)), rosa
X entsteht, wenn man zu einer konz. Lsg. von Sulfosalicylsäure eine konz. Lsg. 

von trans [Co en. CI,] im Überschuß gibt. Arbeitet man dagegen bei Ggw. von Natrium- 
aeetat oder unter Anwendung von Natriumsulfosalieylat, so erhält man XI u. mit 
verdünnteren Lsgg. XII. Von CuS04-5 H 20  bzw. CoS04-7 H 20  ausgehend, werden 
bei Anwesenheit von Pvridin X III u. XIV dargestellt. (Bul. Soc. Htiin^e Cluj 8. 364 
bis 375. 1936. [Orig.: frz.]) W e in g a e r t n e r .

S. L. Chien und H. P. Chung. Der Einfluß der Substituenten auf die keimtötende 
IPirifcttnjr der Phenole. I. Alkylderivale von 2,4-Dibromphenol. Zur Prüfung der bakteri- 
ciden Eigg. haben Vff. analog der von K l a r m a n n  u . Mitarbeiter (vgl. C. 1934. I. 
1189 u. früher) zur Darst. von Alkylderiw. des p-Bromphenols angewandten Methode
4 Alkylderiw. des 2,4-Dibromphenols (I) hergestellt. I bzw. 6-Mdhyl-2,4-dibromphenol. 
aus CClj Nadeln, F. 56— 57°, wurden in ca. 90%ig. Ausbeute durch Bromierung von 
Phenol bzw. o-Kresol in CS, bei Tempp. unter 5° gewonnen. — 2,4-Dibromphenyl- 
butyrat, C10H,0OsBr,, durch langsames Zugeben von n-Butyrylclilorid zu I. wobei die 
Temp. wenig über den F. von I gehalten wird. Nach \ ,-std. Erwärmen u. Stehen über 
Nacht wird überschüssiges Chlorid durch w. W . zerstört u. mit A. extrahiert. Kp.,0 178 
bis 181°. Entsprechendes Acetat, Nadeln, F. 36° (vgl. POPE u. W o o d , C. 1913. I- 101). 
Propionat, Fl.. Kp-iä 145— 146°. Valerat, CuH120,Br,. Fl., Kp.t 153— 154°. —  2-Oxy-
3,5-dibroinbutyrophenon, CloHi0O,Br,. durch 1/,-std. Erhitzen von 59 g Butyrat u. 
26 g A1C13 auf 160°, Zers, der Mischung mit veid. HCl u. W . u. Abkühlung. Bei ge
lungener Umsetzung ist das Rk.-Proa. nicht ölig, sondern fest u. braun gefärbt. Aus 
95%ig- A. Nadeln, F. 71— 72°. Entsprechendes Äcetophcnon, CsH60,Br2, aus 95°/0ig. A. 
schwach gelbe Nadeln, F. 109— 110°. Propiophenon, C9HsO,Br,. aus 95D 0ig. A. Xadeln, 
F. 116,5°. Valcrophcnon, CnHjjO.Br.. aus 95%ig. A. schwach gelbe Nadeln,
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F. 74,5°. — 6-(n-Butyl)-2,4-dibromphenol, C10H12OBr2, durch 8-std. Erhitzen einer 
Mischung von 34,2 g Butyrophenon, 100 ccm verd. HCl u. 50 g amalgamiertem Zn 
(vgl. C le m m e n se n , C. 1 9 1 4 .1. 1266), wobei nach je 2 Stdn. 40 ccm konz. HCl zugegeben 
wurden. Schwach gelbe Fl., Kp.2 139—142°. Entsprechende 6-Äthylverb., CsHsOBr: , 
schwach gelbe Fl., Kp.3,5 121—122°. 6-n-Propylvcrb., C9HI0OBr2, schwach gelbe Fl., 
Kp-4,5 130— 131°. 6-n-Amylverb., CuHi4OBr2, schwach gelbe FL, Kp.4 159—161°. 
(J. Chin. ehem. Soc. 4. 361—69. Sept. 1936. Peking [Peiping], Univ.) B o c k .

Walter M. Lauer und William F. Filbert, Die Umlagerung von Phenylallyl- 
äthern. I. Es liegen zwar zahlreiche Unterss. über die Umlagerung von substituierten 
Phenylallyläthem vor, doch ist bisher nichts über das Verh. isomerer Verbb. der Typen I 
u. III bekannt, offenbar, weil die zur Darst. solcher Verbb. nötigen Halogenide schwer 
zugänglich sind. Nachdem M e is e n h e im e r  u. L in k  (C. 1930. I. 3777) gezeigt haben, 
daß Athylvinylcarbinol mit HCl die durch fraktionierte Dest. trennbaren Chloride 
V u. VI liefert, stellten Vff. daraus die Äther I u. III (R =  C2H5) dar u. fanden, daß I 
das erwartete Umlagerungsprod. II liefert, während III unerwarteterweise in IV über
geht. Die Konst. von I u. III wurde durch Oxydation zu a-Phenoxybuttersäure bzw. 
Phenoxyessigsäure bewiesen. IV entsteht auch bei der Umlagerung von VII. Zum 
Konst.-Beweis wurde IV einerseits über die zugehörige Phenoxyessigsäure VIII in IX, 
andererseits über den Methyläther X  in XI übergeführt.

Kp-i40 62— 63,2°, aus Athylvinylcarbinol u. HCl-Gas bei 0°; man dest. durch eine 
WlDMER-Kolonne von 60 cm. y-Äthylallylphenyläther (III, R  =  C2H5), aus Phenol 
u. VI mit K 2C03 in sd. Aceton. Ivp.=0 118,6°, D.2°20 0,9566. a-Äthylallylphenyläther 
(I, R =  C2H6), aus Phenol u. V mit K 2C03 in Aceton, erst bei gewöhnlicher Temp., 
dann auf dem W.-Bad, neben erheblichen Mengen III. Kp.JS 92—93°, D.:o20 0,9465. 
Gibt mit KMn04 in wss. Aceton a.-Phenoxybultersäure, F. 80—82°; III liefert Phenoxy
essigsäure, F. 98— 99,5°. —  2-ß-Pcnienylphenol (II), durch Erhitzen von I mit Diäthyl- 
anilin auf 201— 225° in C02-Atmosphäre oder durch Kochen einer Lsg. von Na u. Phenol 
inBzl. mit VI. Kp.10 131— 132,5°, D.2°20 0,988. Phenylureihan, Ci8H,80 2N, Krystalle aus 
verd. Methanol, F. 67—68°. 2-ß-Pentenylphenoxyessigsäure, Krystalle aus verd. Methanol, 
F. 108,5—110°. 2-ß-Pentenylanisol, aus II u. CH3J in NaOCH3-Lsg. Ivp.35 143—145°, 
^•202o 0,9586. Ozonspaltung in C2H5Br als Lösungsm. liefert ein braunes öl (polymerer 
Homoanisaldehyd ?), Propionaldehyd (nachgewiesen als Dimethyldihydroresorcinverb., 
C10H28O4, Tafeln aus verd. Aceton, F. 152,5— 153°) u. o-Methoxyphenylessigsäure, 
f .  121— 123°. — 2-[a.,y-Dimethylallyl]-phenol (IV), durch Erhitzen von III oder VII 
mit Diäthylanilin auf 220—235° in C02-Atmosphäre. Kp.16 125— 127°, D.2%  0,9915. 
Phenylureihan, CjgH^OjN, F. 108,5— 109,5° aus verd. Methanol. 2-[a,y-Dimdhylallyl]- 
phenoxyessigsäure, CI3HJ(>0 3, F. 128— 130°, aus verd. Methanol. Gibt mit KMn04 
Phenoxyessigsäure-2-a-propionsäure, CnH120 5 (IX), F. 170— 171° aus Bzl. 2-[u,y-Di- 
methylaüyllanisol (X), aus IV u. CH3J +  NaOC2H5 oder (CH3)2S04. Kp.35 135— 136°, 
-D- jo 0,9633. Liefert mit Ozon in C2H5Br Acetaldehyd, CH20  (offenbar infolge tief
greifender Zerss.) u. u.-o-Methoxyphenylpropionaldehyd, C10H]2O2 (Semicarbazon, 
^nHj50 2N3, Nadeln, F. 162,2— 162,6°; 2,4'-Dinitrophenylhydrazon, ClnHIi;0 5N4, F. 123 
bis 125°), beim Ozonisieren in Essigester, Hydrieren in Ggw. von Pd-CaC03 u. nach- 
i? Oxydation mit KMn04 in Aceton a-o-Meihoxyphenylpropionsäure, C10H12O3,
h. 100—101°. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1388—92. 5/8. 1936.) Os t e r t a g .

Walter M. Lauer und Herbert E. Ungnade, Die Umlagerung von Phenylallyl- 
tt  ißa  ^ !lcn -̂crollß ä-i^cr- (I- vgl. vorst. Ref.) Nach ClAISEN u. TlETZE (C. 1926. 
JI. 1632) geht Phenylcrotyläiher (I) beim Erhitzen in II über. Wenn diese Annahme 
nchtig ist, muß die Aryoxyessigsäure aus dem Umlagerungsprod. bei der Oxydation 
rhenoxyessigsäure-2-a-propionsäure (Formel IX des vorst. Ref.) liefern. Dies ist in

I  C„ U6 ■ 0  ■ CH ß  • CH: CH2 
I I I  C6Iic • O • CHa • CH : CH ■ R 

V C2H6-CHC1-CH:CHj

I I  o-llO • CaII4 • CH, • CH: CH • C,H6 
IV  o-H O -C JV  CH(CHS) • C H: CH • CH3 

T I CäH6 ■ CH; CH - CHSC1
V II C,;II6-0-C H (C Ii,)-C Il: CH - CH.

V III O-CIL-CO.H

X  C6H4< ° ^ H^ . CH;CH . CHa X I  CÖI:
V e r s u c h e .  3-Chlor-l-perden (V ), K p .150 50— 50.9.°.
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der Tat der Pall; damit ist die abnorme Umlagerung von Äthylallylphenyläther (vorst. 
Eef.) erneut bewiesen. — Crotylhromid, aus Methylvinylcarbinol u. 45°/0ig. HBr.

I C0H5-O-CH2-CH:CH-CH3 II HO-C6H4-CH(CH3)-CH :CH 2
2-a-Methylallylphenol (II), aus I nach CLAISEN u. T ie t z e .  Phenylurethan, C17H170 2N, 
F. 88,5—89°. 2-z-Meihylallylphenoxyessigsäure, C12H140 3, aus II u. Chloressigsäure 
in verd. NaOH. Krystalle aus W., F. 120—120,5°. Gibt mit KMn04 in wss. Aceton 
Phenoxyessigsäure-2-ct-propionsäure, CnH120 5, Krystalle aus Bzl., F. 170— 171°. —  
I gibt mit KMn04 in wss. Aceton Phenoxyessigsäure, F. 97—98°. (J. Amer. ehem. 
Soc. 58. 1392—93. 5/8. 1936. Minneapolis, Univ. o f Minnesota.) O s t e r t a g .

Karl Kindler und Erwin Gehlhaar, Ober neue und Uber verbesserte Wege zum 
Aufbau von pharmakologisch wichtigen Carbonsäuren. II. Über den Aufbau von sub
stituierten Phenylessigsäuren aus aromatischen Aldehyden. (I. vgl. C. 1933. II. 3688.) 
Die 1. c. beschriebene Methode zur Darst. a l k o x y l i e r t e r  Phenylessigsäuren aus 
aromat. Aldehyden nach dom Schema:

Ar-CHO-> Ar-CH(0-C0-C6H5)CN (A)-> Ar-CHa-CN->- Ar-CH2-COOH 
ist auch für die Darst. a l k y l i e r t e r  Phenylessigsäuren geeignet. —  Bei der Hy
drierung der aus den Aldehyden zuerst gebildeten O-Benzoylmandelsäurenitrile (A) 
entstehen neben den erwünschten Arylacetonitrilen kleine Mengen von /3-Aryläthyl- 
aminen u. Aryläthanen (+  NH,), dio sich mit keinem guten Erfolg in Phenylessig
säuren umformen lassen. Die Bldg. dieser Nebenprodd. kann, wie Vff. fanden, dadurch 
umgangen werden, daß man aus den O-Benzoylmandelsäurenitrilen die entsprechenden
O-Benzoylmandelsäuremethylester bzw. -amide darstellt u. diese (mit Tetralin als 
H-Donator) katalyt. hydriert. Diese Rk. gelingt aber auch, wenn man f r e i e n  H 
u. als Lösungsm. Eg. verwendet. Unter diesen Bedingungen lassen sich auch die 
leicht zugänglichen A c e t y 1 mandelsäuremethylester in guter Ausbeute in die zu
gehörigen Phenylessigsäureester umwandeln. Nur die Darst. der 3,4-Dimethoxyphenyl- 
essigsäure war auf diesem Wege weniger günstig; sie wurde einfacher auf folgendem 
Wege erhalten:

Ar ■ CH • 0  ->- ArCHoOH -> Ar • CH„C1 — Ar • CH2CN 4 - Ar-CH2COOH 
Einzelheiten vgl. unten.

V e r s u c h e .  4-Metliylphenylessigsäure, Darst. aus O-Benzoyl-4-methylmandel- 
säurenitril, F. 55° (nach F rancis u . Davis, J. ehem. Soc. London 95 [1909]. 1405) 
durch katalyt. Hydrierung (mittels Tetralin als H-Donator); aus W., dann aus PAe. 
Krystalle vom F. 91°; Ausbeute 60% der Theorie. —  Ganz analog wurde die 4-Iso- 
propylphenylessigsäure dargestellt, aus W. Krystalle vom F. 52°. —  Hydrierung des
O-Benzoylmandelsäurmmids zu Phenylacetamid, a) mit gebundenem H (Tetralin) in 
der Hitze, b) mit elementarem H (in Eg.) bei 2 at u. 65— 70° ergab eine Ausbeute von 
75% der Theorie in beiden Fällen. — O-Benzoylmanddsäuremethylester, Cj6H140 4, 
Darst. aus dem Nitril, aus Methylalkohol Krystalle, F. 78°, Ausbeute 74% der Theorie, 
ergab bei Red. nach a) Phenylessigsäurc in einer Ausbeute von 84% der Theorie, bei 
Red. nach b) in einer Ausbeute von 85% der Theorie. —  0-Acetyhnandelsäurcmethyl- 
ester, CuH120 4, aus dem Nitril erhalten, Kp,15 144°, ergab bei katalyt. Hydrierung 
nach b) Phenylessigsäuranethylestcr vom Kp. 217°. — 4-Methoxyacetylmandelsäure- 
mcthylcster (Darst. aus Anisaldehyd; vgl. C. 1931. I. 2747), Kp.ls 164— 174°, ergab 
bei Hydrierung nach b) (Erhitzen auf 105°) u. Aufarbeitung 4-Methoxyphenylessig- 
säure, aus PAe. F. 85— S6°, Ausbeute 90% der Theorie. — 3,4-Dimethoxyacetylmandel- 
säuremelhylcster, Darst. aus dem Nitril, Kp.14 186— 196°, Ausbeute 67% der Theorie, 
ergab bei Red. nach b) 3,4-Dimetlwxyphe.nyle.ssigsäurc (Homoveratrumsäure), F. 98°, 
Ausbeute 50% der Theorie. Diese wurde besser zugänglich gemacht wie folgt: 3,4-Di- 
methoxybenzaldehyd wird b e i  Z i m m e r t e m p .  nach b) reduziert [bei 85° ent
standen nebenbei beträchtliche Mengen 3,4-Dimethoxytoluol (Homoveratrol)] zu
3.4-Dimethoxybenzylalkohol, Ausbeute 91% der Theorie: dieser wird mittels S0C12 
in 3,4-Dimethoxybenzylchlorid verwandelt. Letzteres ergibt (in CH3OH oder A. gel.) 
mit wss. KCN-Lsg. nur w e n i g  3,4-Dimethoxybenzylcyanid; wurden aber Lösungsmm. 
benutzt, dio nicht mit dem Benzylchlorid zu reagieren vermögen (Dioxan bzw. Benzol), 
so wurden gute Ausbeuten erzielt (52— 54% der Theorie). Verseifung des Nitrils ergab 
Homoveratrumsäure vom F. 99— 100° in 96%ig. Ausbeute. — Ganz analog wurde aus
3.4-Diäthoxvbenzaldehyd über den Benzylalkohol u. das 3,4-Diäthoxybenzylcyanid, 
Cj2H15OsN, aus A. Krystalle, F. 37°, Ausbeute 76% der Theorie, 3,4-Diäthoxyphcnyl- 
essigsäurc, C1;H160 4, aus PAe. Krystalle, F. 79—S0°, Ausbeute 85% der Theorie,
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erhalten. (Arch. Pharmaz. Bcr. dtecli. pharmaz. Ges. 274. 377—88. Okt. 1936. Ham
burg, Univ.) P a n g r it z .

Minoru Imoto, Über die Oxydation des Isosafrols. (Fortsetzung.) (Vgl. C. 1934. 
I. 1973.) Vf. hat Verss. mit der berechneten KMnO,r Menge u. zahlreichen Kataly
satoren ausgeführt. Letztere erhöhten die Ausbeute an Piperonylsäure. In allen Fällen 
wurden 25 g Isosafrol bei 90—100° mit einer 4%ig. Lsg. von 65 g KMn04 im Ver
laufe von 100— 130 Min. versetzt. Beispiele: Ausbeute ohne Katalysator 48%, mit 
akt. Kohle 62,8%, mit ZnS04 60,4%, mit J 61,6%. (J. Soc. ehem. Ind., Japan 
[Suppl.] 39. 132 B. April 1936. Kobe. [Nach engl. Ausz. ref.]) L in d e n b a u m .

Y. de Schattenbach, Beitrag zum Studium einiger ß-Arylacrylsäureverbindungen. 
Anschließend an die Arbeiten von Ram art u . T riv ed i (C. 1933. I. 769. H. 50) unter
sucht Vf. die Ester I, II u. III u. die entsprechenden Säuren u. Nitrile auf ihre Ver- 
seifungs- bzw. Veresterungsgeschwindigkeiten u. auf ihr spektroskop. Verh. im UV. Das 
a-ständige C0H5 beeinflußt das ehem. Verh. stärker als CH3 in den von Ram art u . 
T riv ed i untersuchten a-Methylzimtsäuren; während a-Methylzimtsäuro bei 100° ohne 
Katalysator verestert werden kann, bleibt a-Phenylzimtsäure unter den gleichen Be
dingungen unverändert. Die Verseifungsgeschwindigkeit der Ester nimmt in der Reihe
1—II—III ZU (vgl. auch K in d le r , C. 1927. I. 270. 2298). Die UV-Absorption wird 
beim Übergang von I zu II u. weiter zu III nach dem sichtbaren Gebiet verschoben. 
In jeder der 3 Reihen finden sich ferner Unterschiede zwischen Säure u. Ester oder 
zwischen Säure u. Nitril, die darauf schließen lassen, daß die untersuchten Präparate 
nicht dieselbe Konfiguration haben, sondern teils cis-, teils trans-Verbb. sind. —  Bei 
der Einw. von CH3 • MgJ auf /3-Methylzimtsäureäthylester setzt sich nur die Ester
gruppe um, u. man erhält einen tertiären Carbinol, der bei der W.-Abspaltung ein Dien 
liefert. Einw. von überschüssigem C6H5-MgBr führt zum gesätt. Keton. C6HS-CH2- 
MgCl wirkt auf a-Phenylzimtsäurenitril nach Art einer aliphat. Mg-Verb. ein (vgl. 
K ö h l e r ,  Am. Chem. Journ. 35 [1906]. 386); es addiert sich an die Doppelbindung u. 
liefert ein gesätt. Nitril in 2 diastereoisomeren Formen. Die II u. III entsprechenden 
Nitrile reagieren ähnlich, aber mit geringerer Ausbeute.

I OoH^CH^CeHj-COsCH,, ' II p-OHsO • C0H4 • CH: C(C0He) • C02CH,
III C H ,< q > C 6H3• CH:C(CaH5)*CO,H IV C9H5.C(CH3):C:C(CHS)2

V C6Hj ■ CO • CH2 • C(C6H6), • CHS VI CaH5-CH2.CH(C6Hf)-CH(C,H()-CN
V e r s u c h e .  a-Phenylzimtsäuremethylester (I), aus Benzaldehyd u. Phenyl

essigsäuremethylester in Ggw. von fein verteiltem Na. Krystalle aus A., F. 76°. a-Phenyl-
4-viethoxyzimlsäuremethylester, C17Hlc0 3 (II), analog aus Anisaldehyd. Krystalle aus A.,
F. 90—91°. a.-Phenyl-3,4-methylendioxyzimtsäuremethylester, C1TH140 4 (III), aus Pipe
ronal. F. 106— 107°. Geschwindigkeit der Verseifung von I, II u. III durch 1/t0-n. 
NaOH bei 45—47° (K =  0,113, 0,076 u. 0,080) u. bei 56—57° u. Verss. über die Ver
esterung der entsprechenden Säuren s. Original. — Nach SUDBOROUGH (J. chem. 
Soc. London 73 [1898]. 81; 87 [1905], 1840) haben a-Phenylzimtsäure (F. 169°), der 
durch Veresterung erhaltene Methylester (I; F. 77°) u. das Nitril (aus Benzylcyanid 
u. Benzaldehyd in NaOC2H--Lsg.; F. 86°) trans-Konfigiiration. Nach den Absorptions
spektren ist aber dem Methylestcr eine andere Konfiguration zuzuschreiben als der 
Säure u. dem Nitril. a.-Phenyl-4-methoxyzimtsäurenitril (aus Benzylcyanid u. Anis
aldehyd; F. 93°) hat eine andere Konfiguration als die Säure (F. 189°) u. der Methyl- 
ester II (F. 92°); dasselbe gilt für a-Phenyl-3,4-methylendioxyzimtsäurenitril (aus 
Piperonal u. Benzylcyanid F. 122°), die entsprechende Säure (F. 233°) u. den Methyl- 
cster III (F. 106°). — ß-Methylzimtsäureäthylester, aus Acetophenon u. Bromessigester 
mit Mg in Ä. Kp.jj 142-—144°, Ausbeute 20%. Phenyltrimethylallen, CJ2H14 (IV), 
durch Umsetzung von /?-Methylzimtsäureäthylester u. CH3-MgJ in Ä. u. Dest. des 

™  ^ a^uum- Kp-is 107— 108°. Gibt mit Cr03 in Eg. Acetophenon u. Aceton. 
P;P~Dipktnylbutyrophenon, CuHhO (V), aus /S-Metbylzimtsäureäthylester u. 4 Mol 
OpHj-MgBr in Ä. oder aus Dypnon u. C0Hs-MgBr. Krystalle aus A., F. 103°. Dypnon, 

PisJ‘ 19— 221°. — <x,ß,y-Triphenylbutyronitril, C22H19N, aus a-Phenylzimtsäurenitril 
u. CeH5-CH2-MgClinÄ. Existiert in 2 Formen: F. 192° u. F. 129— 131°; die höherschm. 
wurde nur bei einem Vers. als Hauptprod. erhalten; der niedrigerschm. sind offenbar 
geringe Mengen der höhersehm. beigemengt; sie liefert beim Erhitzen mit NaOH in 
Amylalkohol 2 a,ß,y-Triphenylbuttersäuren, C22H20O2, die sich durch Krystallisation 
aus A. trennen lassen: a) alkoholhaltige Nadeln, schäumt bei 112° auf, erstarrt sofort



wieder u. schm, erneut bei 138°; b) Krystalle, F. 152—153°, in A. leichter 1. Absorptions
spektrum der beiden Nitrile s. Original. (Ann. Chim. [11.] 6. 53—96. Juli/Aug. 1936. 
Paris, Sorbonne.) Os t e r t a g .

Georges Dupont und Raymond Dulou, Oxydation des Cyclohexe7is durch Wasser
stoffsuperoxyd. Nach C r ie g e e  (C. 1936. I. 4276) können gewisse ungesätt. Verbb. 
durch H20 2 in absol. äth. Lsg. in Ggw. von 0s04 so oxydiert werden, daß die Doppel
bindung unter Erscheinen von Aldehydfunktionen geöffnet wird. Vff. haben versucht, 
dieses Verf. auf Cyclohexen (I) anzuwenden. — Zuerst wurde eine absol. äth. Lsg. von 
I nach Zusatz von Na2S04 mit äth. OsO,,-Lsg. u. dann äth. II20 2-Lsg. versetzt. Schwaches 
Sieden, braune Färbung (Os-Komplex), bei jedem H20 2-Zusatz verschwindend. Auf
arbeitung lieferte fast alles I zurück, ferner Acetaldehyd u. Essigsäure, gebildet durch 
Oxydation des Ä. Ein neuer Vers., ausgeführt mit 100 vol.-%ig. Perhydrol des Handels, 
ergab reichlich Ä.-Peroxyd. Ohne Katalysator trat keine Rk. ein. — Mit Camplien 
verlief die Rk. ebenso, während Nopinen in absol. Ä. fast ganz zu Nopinon u. Nopinen- 
glykol oxydiert wurde. — I wird dagegen in anderen, oxydableren Lösungsmm., z. B. 
CH3OH, A., C4H9OH u. Bzl., in Ggw. von Na2S04 u. 0s04 durch Perhydrol sehr lebhaft 
oxydiert, während das Lösungsm. nur wenig angegriffen wird. Man erhält mit guten 
Ausbeuten Cyclohexandiol (cis-trans-Gemisch, F. 88°) u. Adipinsäure (F. 146°). —
__q j j__o  Nimmt man mit CRIEGEE die Bldg. des nebenst. Peroxyds an,

1 ^>0s03 so kann sich dieses entweder spontan zu einem Dialdehyd (oxy-
— CH— 0 dierbar zu einer Disäure) öffnen, oder es kann oxydierend auf

das Lösungsm. (A.) oder auf ein neues Mol. I wirken, oder schließlich es kann durch 
W. zu einem Glykol u. 0s04 hydrolysiert werden. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 203. 
92— 94. 6/7.1936.) L in d e n b a u m .

Joseph W. Howard und Robert J. Brown, Cyclohexyllrichlormethylcarbinol. 
Dieses wurde aus Chloral u. Cyclohexyl-MgBr dargestellt. — 82 g C0HuBr, 14 g Mg 
u. Spur J in 130 ccm Ä. unter Rühren 3 Stdn. gekocht, Lsg. vom unverbrauchten 
Mg dekantiert, in Lsg. von 74 g Chloral in 150 ccm Ä. während 2 Stdn. eingerührt, 
mit 30%ig. H2S04 zers., Ä.-Lsg. mit W., NaHC03, NaHSOs u. W. gewaschen usw. 
Erhalten 35 g an reinem Cyclohcxyl-[trichlormelhyl]-carbi7iol, C8H13OCl3, ölige Fl., 
Kp.IS 119— 121°, D.“%  1,2839, hd25 =  1,4820, uni. in W., sonst 1. : dunkelt beim Stehen.
—  Acetat, C10Hj5O2C13. Durch Kochen mit CH3-C0C1. Kp.680 1 73°, D.2°20 1,3612, 
u25 =  1,4945. —  Propionat, CUH170 2C13. Analog. Kp.0Sll0 188°, D.2°20 1,2119, nn25 =  
1,4989. — Bulyrat, C12H190 2C13. Mit Buttersäureanhydrid. Kp.082l6 185°, D.2020 1,187 2, 
nc25 =  1,4995. — Benzoat, C15H170 3C13. Nach Schotten-Baum ann. Kp.683 3 2 1 0°,
D.2°„0 1,2893, nn25 =  1,5259. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1657. 10/9. 1936. Missoula 
[Montana], Univ.) LlNDENBAUM.

Francesco Pirrone, Untersuchungen über alicyclische Verbindungen. III. Mitt. 
Synthesen von ß-Ketoaminen. (II. vgl. C. 1936. II. 2351.) Die Rk. von B e t t i  (Gazz. 
chim. ital. 30 [1900]. 301 u. folgende) wird beim Cycloliexanon ausgeführt, indem 
neben dem Aldehyd statt des Ammoniaks ein Amin angewandt wird, wobei das Cyclo- 
hexaiwn in der Keton- oder Enolform reagieren kann (vgl. C. 1936. I. 3500). Aus den 
Verss. geht hervor, daß das Gleichgewicht der Rk. zugunsten der Ketonform verschoben 
ist. Es entstehen folgende Verbb.: 2-[a-Anili?whenzyl]-cyclohexanon-(l), C19H21ON, 
aus Cycloliexanon, Benzaldehyd u. Anilin in alkoh. Lsg. Nadeln, F. 139— 139,5°. Oxim, 
CjiHjjON.,, F. 154—155°. Semicarbazon, C^H^ON,, F. 206—207°. Pikrat, F. 206 
bis 207°. Außerdem wurden bei der Rk. zwischen Cycloliexanon, Benzaldehyd u. Anilin 
erhalten: 2,G-Dibenzalcyclohexanon-(l), gelbe Krystalle, F. 118°, u. 2-Benzalcyclo- 
hexanon-(l), blaßgelbe Krystalle, F. 54—56°. (Gazz. chim. ital. 66. 429—34. Juli 
1936. Pisa, Univ.) F i e d l e r .

Francesco Pirrone und Josette Rosselli, Untersuchungen über alicyclische Ver
bindungen. IV. Mitt. Schiffsche Basen des 2-Methyl-6-[a.-aminobenzyl]-cyclohexano7is-(l) 
u. des 2-Methijl-2-[a.-aminobenzyl]-cyclohexa7i07is-(l). (III. vgl. vorst. Ref.) Vff. lassen 
Benzaldehyd u. Ammoniak auf 2-Methylcyclohexancni-(l) einwirken. Es werden 2 Verbb. 
erhalten. —  2-Methijl-6-[a-(benzalamino)-be7izyl]-cyclohexancm-(l), C21H23ON, Blättchen,
F. 180— 181°. Liefert weder Oxim, noch Semicarbazon. —  2-Methyl-2-[a-(benzal- 
amino)-benzyV\-cyclohexano7i-(l), C21H23ON, Nadeln, F . 127— 128°. Oxim, C21H2.1ON2, 
prismat. Krystalle, F. 238— 239°. Semicarbazon, C22H26ON4, kleine Krystalle, F. 228 
bis 229°. Pikrat, C27H260 8N.„ hellgelbe Nadeln, F . 119— 120°. (Gazz. chim. ital. 66. 
435— 40. Juli 1936. Pisa, Univ.) F ie d l e r .
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G. W ittig und R . Kethur, Ein netter Weg zum Aufbau von Polycnketlen; Dar
stellung einiger ungesättigter Aldehyde. Die Überführung eines Aldehyds R-CHO in 
seine „Vinylenhomologen“  R -[C H : CH]X‘ CHO erfolgt im allgemeinen durch wieder
holte Kondensation mit Acetaldehyd (vgl. z. B. VORLÄNDER, Ber. dtsch. ehem. Ges. 58 
[1925]. 1284) oder auch mit Crotonaldehyd (K ü h n  u . W in t e r s t e in , C. 1929. II. 36). 
Beide Verff. haben den Nachteil, daß sich die bei der Kondensation entstehenden 
Aldehyde ihrerseits zu den Vinylenhomologen weiterkondensieren, so daß die gesuchten 
Aldehyde nur mit Verlusten aus den Rlt.-Prodd. herausgearbeitet werden können. 
Für die Überführung des schwer zugänglichen /?-Phenylzimtaldehyds (I) in 5,5-Di- 
phenylpentadienal-(l) (II) kam dieser Weg deshalb nicht in Betracht. Vff. versuchten 
zunächst, I mit Brenztraubensäure zu kondensieren u. aus der entstandenen Säure 
C02 abzuspalten. Verss., z. B. aus Cinnamalbrenztraubensäure C02 abzuspalten, 
scheiterten an der Zers, des offenbar entstandenen Aldehyds. Es wurde dann gefunden, 
daß sieh Aldehyde durch Kondensation mit Cyanessigsäure, C02-Abspaltung, Red.

I (C6H5)2C: CH-CHO II (CcH5)2C: CH-CH.-CH-CHO
III C0H6-CH:CH-CH:CH-CN IV Ci;H5• CH: CH• CH: CH• CH: CH• CN 

der entstandenen Nitrile zu Aldimiden u. nachfolgende Hydrolyse in Vinylenhomologe 
überführen lassen. Die Red. der Nitrile erfolgt durch Einw. von SnCI2 u. HCl in Ä. 
nach St e p h e n  (J. ehem. Soc. London 127 [1925]. 1874); die Red. verläuft bei Benzo- 
nitril quantitativ, liefert aber bei Zimtsäurenitril nur 40%) bei Cinnamalacetonitril (III) 
Uur 10% u- bei IV nur noch Spuren des entsprechenden Aldehyds. Dies ist darauf 
zurückzuführen, daß die Addukte aus Nitril u. SnCl2 - f  HCl mit der Verlängerung 
der Polyenkette zunehmend wl. werden; II u. III geben mit äth. HCl schon bei Ab
wesenheit von SnCl2 wl. HCl-Salze bzw. Imidcliloridc R • CC1: NH, während C0H5-CN 
kein Addukt u. Zimtsäurenitril erst in hoehkonz. Lsg. das HCl-Salz des Imidchlorids 
liefert. Bei der Zers, der Imidchloride mit W. werden die Nitrile teilweise in stereo
isomeren Formen zurückerhalten. Die Ausbeute bei der Red. von III ließ sich durch 
Änderung der von St e p h e n  angegebenen Rk.-Bedmgungen (SnCl2 in HCl-lialtigem 
Dioxan bei 55° statt in A.-HCl bei 15— 20°) bis auf 15% erhöhen. Das so erhaltene 
5-Phenylpentadienal I ist im Gegensatz zu dem Präparat von K u h n  u. WINTERSTEIN 
krystallin. (F. 38—39°). —  Der bisher schwer zugängliche Aldehyd I entsteht in 41%ig. 
Ausbeute aus Ameisensäuremethylanilid u. /J,/?-’Diphenylvinyl-MgBr nach B o ü v e a ULT 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 137 [1903]. 987). II entsteht daraus durch Konden
sation mit Cyanessigsäure, C02-Abspaltung u. Red.; die Red. verläuft mit 10%ig. 
Ausbeute. Die Darst. der dreifach ungesätt. Aldehyde bereitet noch Schwierigkeiten, 
weil die entsprechenden Nitrile sich nicht mehr so leicht reduzieren lassen.

V e r s u c h e .  Cinnamalcyanessigsäure, aus frisch dest. Zimtaldehyd u. Cyan
essigsäure m sd. Eg. Gelbe Krystalle aus Eg., F. 212° (Zers.). Fl. Cinnamalaceto
nitril (III), durch Erhitzen von Cinnamalcyanessigsäure mit Cu-Pulver auf 180—185°. 
Hellgelbes öl, Kp.u 158— 160°. Geht beim Behandehi mit HCl-Gas in ä. u . Zers, 
des entstandenen Imidchlorids, CnH10NCl (schwefelgelbe Krystalle) mit W. teilweise 
in das feste Nitril, C,, H0N, Nadeln aus Methanol, F. 40—41,5°, über. Beide Nitrile 
geben mit alkoh. KOH auf dem W.-Bad in 1 Stde. Cinnamalacetamid, Blättchen aus 
Essigester, F. 185,5— 186,5°, in 6—7 Stdn. Cinnamalessigsäure, F. 163—164°, aus 
Chlf. u. PAe. — 5-Phenylpentadienal-(l), Cinnamalacelaldehyd, durch Red. von III 
mit SnCl2 (wasserfreies u. Dihydrat im Verhältnis 10: 1) in gesätt. äth. HCl bei ge
wöhnlicher Temp., besser bei 50° oder in mit HCl gesätt. Dioxan bei 55°. Isolierung 
über die krystallin. NaHS03-Verb. Nadeln aus PAe., F. 38—40°, verschmiert beim 
Aufbewahren. Kp., 134°. Phenylhydrazon, gelbe Krystalle aus Eg., F. 173,5— 174°. — 
7-PhenyL2-cyanheptatrien-{2,4,6)-säure-(l), C14Hu0 4N, aus Cinnamalacetaldehyd u. 
Cyanessigsäure in Eg. bei 100° in N-Atmosphäre. Dunkelrote Krystalle aus Eg., F. 227 
bis 228° (Zers.). Cinnamalcrotonsäurenitril, C^HuN (IV), durch Erhitzen des vorigen 
mit Cu-Pulver auf 190°. Ist ein Gemisch von Stereoisomeren; der F. (anfangs 50—55°) 
steigt bej wiederholtem Umkrystallisieren aus Methanol langsam bis auf 103—107°. 
I'jp'ii 19o— 197°. Durch Behandeln mit HCl-Gas in Ä. u. Zers, des entstandenen Imid
chlorids (orange Krystalle) mit W. erhält man das höherschm. Nitril, Blättchen aus 
Methanol, F. 111— 112°. Red.-Verss. am Rohnitril (F. 50—55°) waren erfolglos. — 
Darst. von ß,ß-Diphenylvinylbromid aus Methyldiphenylcarbinol durch kurzes Kochen 
mit Eg. u. etwas HBr-Eg. (Bldg. von a,a-Diphenyläthylen); Abkühlen, Zufügen von 
Br in Eg., woboi gelegentlich Diphenyläthylendibromid auskrystallisiert, u. nochmaliges 
Aufkochen. — ß-Phenylzimtaldehyd, C]5H,20  (I), aus der Mg-Verb. des vorigen u.



74 Ds. P r ä p a r a t i v e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1937. I.

N-Methylformanilid in Ä. Isolierung über die NaHS03-Verb. Gelbliche Nadeln aus 
PAe., F. 44— 45°. Semicarbazon, F. 217—219°. Anil, C21H17N, hellgelbe Krystalle 
aus Methanol, F. 98—98,8°. Azin, C30H24N2, gelbe Krystalle aus Dioxan, F. 199 bis 
199,5°. — y-Phenylcinnamalcyanessigsäure, ClsH,30 2N, aus I u. Cyanessigsäure in 
sd. Eg. Gelbe Krystalle aus Eg., F. 217—-218° (Zers.). Gibt beim Erhitzen mit Cu- 
Pulver auf 195° y-Phenylcinnamalacdonilril, C17H13N, Nadeln aus Methanol, F. 68 
bis 69°, Kp.I2 226—228°. Daraus mit SnCl, +  2 H20  u. HCl-Gas in Dioxan 5,5-Di- 
phenylpentadienal-(l), Ci7H140  (II), Krystalle aus PAe., F. 69,5—71°. Azin, C34H2gN2, 
orange Krystalle aus Dioxan +  Methanol, F. 183—-184°. (Ber. dtscli. ehem. Ges." 69. 
2078—87. 9/9. 1936. Braunschweig, Techn. Hochsch.) O s t e r t a g .

G. W ittig und A . Klein, Über a>,co'-Tetrafhenyl/polyenkohlenwasserstoffe-, ein Bei
trag zur Valenztautomerie ungesättigter Systeme. (Vgl. C. 1931. I. 778. 1936. I. 4130.) 
Die früher nachgewiesene, mit einer zunehmenden Farbvertiefung parallelgehende 
Zunahme der Rk.-Fähigkeit gegen 0 2 in der Reihe I, II, III u. IV ist durch eine mit 
der Verlängerung der Polyenkette zunehmende Auflockerung der Valenzelektronen 
u. dadurch erleichterten Übergang in eine Diradikalform (z. B. I a) zu erklären. 
I zeigt im ehem. Verh. unverkennbare Verwandtschaft mit (C0HS)3C; es reagiert wie 
dieses mit Na u. K  u. bildet mit 0 2 namentlich in Ggw. von Benzaldehyd ein farbloses 
Peroxyd von bisher unbekannter Konst. Das Auftreten von Diradikalen vom Typ I a 
ist nur dann zu erwarten, wenn die an den Enden der konjugierten Systeme stehenden 
Gruppen Aryle sind; ebensowenig wie beim Tetraphenyläthan ist eine Radikalbldg. 
bei den co,a>'-Diphenylpolyenen bis zum 1,16-Diphenylhexadecaoctaen zu erwarten; 
die Verhältnisse sollten aber bei den co,«/-Tetraplienylpolyenen günstiger sein. Die 
Anfangsglieder dieser Reihe, Tetraphenyläthylen u. 1,1,4,4-Tetraphenylbutadien, sind 
farblos, addieren leicht 2 Atome K oder Na oder 2 bzw. 4 Atome CI, reagieren aber 
nicht mit Br oder 0  (C. 1928. II. 2356). Die höheren Vinylenhomologen V, VI u. VII 
sind hellgelb, gelb u. orangegelb u. addieren 2 Atome Na, reagieren aber auch bei Ggw. 
von Benzaldehyd nicht mit 0. Es wird zwar Br aufgenommen; da aber 2 Atome Br 
weniger addiert werden als Doppelbindungen vorhanden sind, werden die endständigen 
C-Atome vom Br nicht besetzt. J wirkt auf V nicht ein. V, VI u. VII sind demnach 
nicht befähigt, nach Art des Triphenylmethyls sowohl mit Na als auch mit 0  oder Br 
zu reagieren; sie bilden also keine selbständigen Diradikale u. gehen auch nicht in Ggw. 
von Br oder 0  in solche über. Die Chinondimethide I—IV zeigen Radikaleigg., weil 
die Chinonkeme durch ihre Tendenz, in den Bzl.-Zustand überzugehen, die Radikal
bldg. begünstigen. — V wurde durch Umsetzung von Dihydromuconsäureester mit 
C6H5Li u. nachfolgende W.-Abspaltung dargestellt. Es reagiert sehr langsam mit Li 
u. Na; nachfolgende Alkoholyse liefert l,l,6,6-Tetraphenylhexadien-(2,4) (VIII), was 
durch Oxydation zu Diphenylessigsäure bewiesen wurde. Die rascher verlaufende 
Addition von K  (mit Iv-Na-Legierung) verläuft verwickelter, man erhält neben VIII 
Hexadien-(2,4) einen KW-stoff, der bei der Oxydation /?,/?-Dlphenylpropionsäure 
liefert; er ist mit synthet. erhaltenem IX nicht ident, u. kann nur X  sein. Die Konst. 
von VIII u. X  läßt keine Rückschlüsse auf die Zus. der Alkalimetalladdukte von V 
zu. —  Bei der katalyt, Hydrierung von V entsteht auch bei Anwendung von 2 Atomen H
1,1,6,6-Tetraphenylhexan, der Rest des V bleibt unverändert; die Hydrierung erfaßt 
also wie beim Bzl. u. beim 1,6-Diphenylhexatrien alle 3 Doppelbindungen. — Das 
analog V dargestellte Tetrabiphenylylhexatrien ist wie V gegen O indifferent. — 
/J-Phenylzimtaldehyd (s. vorst. Ref.) gibt bei der Kondensation in Ggw. von Acet- 
anhydrid u. PbO mit Bemsteinsäure VI, mit Dihydromuconsäure VII. Die beiden 
KW-stoffe reagieren in Bzl.-Lsg. nicht mit J oder O.

I  (C#H„)aO:C8H4:C(C6Hs)s C(C6H6)a
I I I  (C»H6)SC:C6H4:C8H4:C(C6H5)2 11 (CflH6)sC : L ^ ) ^ J

IV  (C8Hj)4C: CsH4 : CH • CH: CSH4 : C(C4H6)ä V (C J U C : CH • CH: CH • CH: C(CttH„),
V I (C8Hs)aC: CH • CH: CH • CH: CH • CH: C(C9H5)S 

V II (CaHä)a C : CH • CH; CH • CH: CH • CH: CH; C(C0HS)S 
V III  (C A ),C H  • CH: CH ■ CH: CH - C H iC Ä ),

IX  (CeH^jCH-CHä-CH: CH-CH,-CH(C«Hk)ä X  (CsH^C-.CH.CHiCH-CH^CHiCA),
V e r s u c h e .  ■p-Dibenzhydrylbenzol, durch Schütteln von I mit K-Na-Legierung 

in trockenem Dioxan unter N u. Behandeln des Rk.-Prod. mit Methanol. Krystalle 
aus Eg. +  Essigester, F. 168,5—170° (Lit. 170— 171°). l,l,6,6-Tetraphenylhexen-(3)~
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diol-(l,6), C30H2oO2, aus Dihydromuconsäuredimethylester u. CcH5Li in Ä. unter N. 
Krystallc aus Bzl., F. 163,5—165°. l,6-Dimethoxy-l,l,6,6-tetraphenylhexen-(3), C32H320 2, 
aus dem vorigen u. methylalkoh. HCl in Dioxan bei gewöhnlicher Temp. Krystalle 
aus Chlf. -}- Methanol. F. 209—210°. Gibt beim Behandeln mit It-Na-Legierung u. 
Zers, der Metallverb, mit Methanol l,l,6,6-Telra,phenylhexen-(3), Nadeln aus Methanol, 
F. 124— 125°. I,l,6,6-Tetraphenylhexalrien-(1,3,5) (V), aus 1,1,6,6-Tetrapkenylhcxen- 
(3)-diol-(l,6) durch Einw. von etwas konz. HCl in sd. Eg. Krystalle aus Eg. oder Cyclo- 
hexan, F. 202—204°, 1. in w. konz. H2S04 braun. l,l,6,6-Tetraphenylhexadien-(2,4) 
(VIII), C30H26, durch mehrmonatige Einw. von Na-Staub oder Li auf V in absol. Dioxan 
unter N u. nachfolgende Zers, mit Methanol. Nadeln aus A., F. 148— 149°, 1. in w. 
konz. H2S04 gelblich. Gibt mit KMn04 in Aceton Diphenylessigsäure, F. 144— 145°, 
u. etwas Benzilsäure, aber kein Benzophenon. Bei der rascher verlaufenden Einw. von 
K-Na-Legierung auf V erhält man neben VIII l,l,6,6-Tetraphenylhexadien-(l,3), 
C30H20 (X), Krystalle aus A. u. Dioxan, F. 118— 121°, 1. in k. konz. H2S04 gelb, gibt 
mit KMn04 in Sodalsg. ß,ß-Diphenylpropionsäure, F. 154— 155°. —• Dibromid des
l,l,6,6-Telraphenylhexatriens-(l,3,5), C30H24Br2, aus V u. Br in Chlf. Zers, sich bei 
ca. 133°. —  l,l,G,6-Telrabiphenylylhexen-(3)-diol-(l,6), C64H410 2, aus Dihydromucon
säuredimethylester u. C0H5 • C0H4Li (aus C0H5 • C6H4Br u. Li-Band in absol. Ä.). Krystalle 
aus Toluol, F. 238—239°. I,l,6,6-Tetrabiphenylylhexatrien-(1,3,5), C54H40, aus dem 
vorigen durch Einw. von etwa konz. HCl in sd. Eg. Gelbe Krystallc aus Anisol, F. 320 
bis 328° unter langsamer Zers., 1. in w. konz. H2S04 gelbbraun. —  1,1,8,8-Telraphenyl- 
ociaieiraen-(l,3,5,7), C32H26 (VI), durch Erhitzen von /?-Phenylzimtaldehyd u. Bernstein
säure mit PbO u. Aeetanhydrid auf 140— 150°. Gelbo Nadeln aus Cyclohexan, F. 198 
bis 199°, 1. in konz. H2S04 weinrot, addiert in Chlf. ca. 4 Atome Br. —  1,1,10,10-Tetra- 
phenyldecapentaen-(l,3,5,7,9) (VII), analog VI aus /?-Phenylzimtaldehyd u. Dihydro- 
muconsäure. Orangegelbe Nadeln aus Dioxan, F. 227— 228°, 1. in k. konz. H2S04 
graugrün, in der Wärme dunkelgrün. Addiert in Chlf. ca. 6 Atome Br. (Bor. dtsch. 
ehem. Ges. 69. 2087—97. 9/9. 1936. Braunschweig, Techn. Hochschule.) Os t e r t a g .

H. H. Weinstock jr. und Reynold C. Fuson, Mesitylphenyldikelon. Mesityl- 
phenyldiketon (I) reagiert gegenüber GRIGNARD-Reagens, Semicarbazid, 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazin u. Hydroxylamin wie ein Monoketon u. bleibt beim Kochen mit o-Phe- 
nylendiamin in A. oder Eg. unverändert. Beim Kochen mit 30%ig. H20 2 in Dioxan 
entsteht 2,4,G-Trimethylbe?izoesäure (F. 152°) u. Benzoesäure. Red. mit Zn u. Essig
säure ergibt eine Mischung der isomeren Benzoine III u. IV, während energ. Red. 
zum Desoxybenzoin V führt, welches auch bei weiterer Red. von III u. IV erhalten 
wird. Die Konst. von V folgt aus der Synthese aus Mesitylessigsäurechlorid u. Bzl. 
Es ist isomer mit VI u. gibt wie dieses bei der Oxydation mit Se02 bei 80° I. Bei der 
Red. von III u. IV entsteht keine Spur von VI; IV geht mit 78% Ausbeute in V über. 
Einw. von C2H5MgBr oder i-C3H7MgBr auf V führt zum Pinakol VII, Einw. von Alkali 
bewirkt Umlagerung zu Mesitylphenylglykolsäurc (V III), deren Konst. durch Über
führung in Mesitylphenylessigsäure bewiesen ist.

I. Bldg. in 83% Ausbeute beim 3-std. Kochen von VI mit Se02 in Dioxan +  
wenig W. Gelbe Krystalle, F. 136— 137°. Monoxim, CI7H]70 2N. F. 155°. Reagiert 
nicht weiter mit NH,-OH. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C23H20O6N4. Orange. F. 232 
bis 232,5°. Entsteht auch beim Kochen von IV mit Dinitrophenylhydrazin in A. +  
konz. HCl. II, C23H220 2. Bldg. aus 1 u. C„H5MgBr in Ä. Nadeln (aus A.). F. 169,5 
bis 170°. 2,4,6-Trimethylbenzoin (IV), C17H180 2. Bldg. neben III bei 5 Min. langem 
Kochen von I mit Zn-Staub u. Eg. Krystalle (aus A.). F. 101— 102°. Phenylurethan, 
F. 160—161°. 2',4',6'-Trimethylbenzoin (III), CI7H180 2. F. 93,5—94°. Phenylurethan, 
C24H2303N. F. 141— 142°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C23H220 EN4. III liefert bei der 
Oxydation I zurück. — Phenyl-2,4,6-trimethylbenzylketon (V), C17Hi80. Bldg. a) aus
I bei 10-std. Kochen mit Zn-Staub u. Eg. (45% Ausbeute), bei 4-std. Kochen mit 
Zn-Staub u. wss.-alkoh. KOH, nebenVIII (33%) oder bei 12-std. Kochen mit granul. 
Sn u. wss.-alkoh. HCl (76%). b) Aus III oder IV beim Kochen mit Zn u. Eg. oder

I  (CH5)8CaH, ■ CO • CO *0,115 II  (CH^CjH, ■ CO • C(OH)(CeHs)j
IV  (CH^CaH., • CO • C1I(0 H) • C0II5 
V I (CH^CeHj CO-CH,’ C0H(

HI (CHs),C8Hs • CH(OH) • CO • CaH6
V (CH3)3C6Hs.CH2-CO.CaH6

(CH3)3 CaHj • CH2 ■ C(C„H6) • OH 
(CH3)hC8H, ■ CHS • ¿(CÖH.) - OH
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aus IV mit Sn u. wss.-alkoh. HCl. c) Aus Mesitylacetylchlorid (Kp.10 126— 130°; dar
gestellt aus der Säure u. SOCl2) beim Behandeln mit Bzl. u. A1C13. F. 163,5— 164°. 
Phenylhydrazon, C23H24N2. Orange. F. 104—105°. 2,4-Dinilrophenylhydrazon, C23H22
0.,N4. Orange. F. 163°. — VII, G3iHas0 2. Bldg. Beim Behandeln von V mit über
schüssigem C2H5MgBr i-C:,HTMgBr. Krystalle (aus Eg.). F. 241—242°. Uni. in A.
—  p-Chlorbenzalderiv. des Benzylmesitylketons, C24H210C1. Bldg. Aus VI u. p-Chlor- 
benzaldehyd in wss.-alkoh. NaOH. Krystalle (aus A.). F. 141°. Eignet sich zum 
Nachweis geringer Mengen Benzylmesitylketon. — VIII, C17H180 3 -j- CH3- OH. Bldg. 
beim Kochen von I mit wss.-methylalkoh. KOH. Krystallisiert aus Me. mit 1 Mol 
Lösungsm. Methylester, C18H20O3. Krystalle (aus A.). F. 111— 111,5°. Neben VIII 
wurde eine zweite, alkoholhaltige Säure vom F. 84— 85° isoliert. — Mesitylphenyl- 
essigsäure, 017HlgO2. Bldg. aus VIII durch Red. mit Jod u. Phosphor oder durch 18-std. 
Kochen mit Zn u. Eg. F. 173— 173,5°. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1233— 36. 7/7. 1936. 
Urbana [Bl.], Chem. Univ.-Lab.) H. M a y e r .

Cesare Finzi und Vito Bellavita, Untersuchungen in der Reihe des Biphenyls. 
IX . Mitt. Nitrierung von 2,4'-Biphenylderivaten. (VIII. vgl. C. 1936. I. 2341.) Vff. 
untersuchen die Nitrierung der Biphcnyldicarbonsäure-(2,4'). Dabei tritt die erste 
Nitrogruppe in Stellung 4, die zweite in Stellung 2'. Bei der Decarboxylierung der 
2'-Nitrobiphenylearbonsäure-(2) wird die Carboxylgruppe nicht eliminiert, sondern 
die Nitrogruppe wird eliminiert unter Bldg. von Fluorenon. —  Die Darst. der Biphenyl- 
dicarbonsätire-(2,4') wurde schon früher (vgl. C. 1933. I. 2813) beschrieben. Die Säure 
schm, bei 272— 273°. Sie liefert bei Einw. von konz. Schwefelsäure bei 110° Fluorenon- 
carbonsäure-(2). —  Dichlorid der Biphenyldicarbonsäure-(2,4'), C14H80 2C12, durch Er
hitzen der Säure im Ölbad mit S02C12 auf 90—95°. Prismen, F. 69—70°. —  Diamid, 
C14H120 2N2. aus dem Dichlorid mit einer alltoh. Lsg. von Ammoniak. Prismat. 
Täfelchen, F. 233°. —  Dianilid, C2GH20O2N2, aus dem Dichlorid mit Anilin in alkoh. 
Lsg. Nadelförmige Krystalle, F. 280—281°. — p-Toluidid, C2SH ,,02N2, nadeliormige 
Prismen, F. 259— 260°. — Dimethylester, prismat. Täfelchen, F. 79—80°. —  Diäthyl- 
esler, citronengelbe Fl. — Die Nitrierung der Biphenyldicarbonsäure-(2,4') wurde auch 
schon beschrieben (vgl. C. 1933.1. 2813). Die Säure wird in konz. H2SO., gel. u. langsam 
unter Rühren Äthylnitrat zugesetzt. 4-Nitrobiphenyldicarbonsäure-(2,4'), C14H9O0N, 
lange Nadeln, F. 284— 285° (früher 1. c. durch einen Druckfehler 262° angegeben). — 
Liefert beim Erhitzen mit konz. H2SO;1 auf 110—120° 2-Nitrofluorenoncarbonsäure-(7), 
die bis 300° nicht schm. — 2',4-Dinitrobiphenyldicarbo7isäure-(2,4'), durch Nitrieren 
der Säure wie vorher unter Anwendung der doppelten Menge Äthylnitrat. Prismen, 
F. 295—296°. Entsteht auch durch weiteres Nitrieren der Monmiitrosäure. —  Dichlorid, 
Ci4H6O0NoC12, durch Erhitzen der Dinitrosäure mit S02C12. ölig. — Diamid, Ci4H10OcN4, 
aus dem Chlorid mit einer alkoh. Lsg. von Ammoniak. Prismat. Nadeln, Zers, bei 
215°. — 4-Nitro-2,4'-dicyanhiphenyl, C14H -02N3, aus 4-Nitrodiphenylin durch Diazo- 
tieren in salzsaurer Lsg. bei — 4° mit NaN02. Die Tetrazoverb. wird in eine w. Lsg. 
von Ivupfercyanür gegossen. Orangegelbe Prismen, F. 238—239°. Das Dicyanderiv. 
wurde durch längeres Kochen mit 7°/0ig. KOH verseift. Die erhaltene Säure erwies 
sich als ident, mit der durch Nitrierung der Biphenyldicarbonsäure-(2,4') erhaltenen. — 
Zur Decarboxylierung der Biphenyldicarbonsäure-(2,4') wird die Säure mit Kupfer- 
ehromit u. Chinolin vermischt u. das Gemisch im Ölbad auf 290° erhitzt. Das erkaltete 
Gemisch wird zur Entfernung des Chinolins mit HCl ausgewaschen. Es entsteht Bi- 
phenylcarbonsäure-(4), F. 222—223°, u. Biphenyl, F. 67—68°. Bei der gleichen Be
handlung entsteht aus Diphensäure nur Biphenyl. —  Aus 4-Nitrodicarbonsäure-(2,4’ ) 
wird bei der Decarboxylierung 4-Nitrobiphenyl, hellgelbe Krystalle, F. 112— 113°, 
erhalten. —  Wenn 2',4-Dinitrobiphenyldicarbonsäure-(2,4') mit einem Gemisch von 
Kupferchromit u. Chinolin auf 230— 235° erhitzt wird, entsteht 2-Nitrofhiorenon, 
C13H7OsN, orangegelbe Blättchen, F. 217— 218°. — 2-Nilrobiphenylcarbonsäure-(2'), 
durch Einw. von o-Jodnilrobenzol auf o-Jodbenzoesäureäthylesler in Ggw. von Kupfer
pulver. Das erhaltene Biphenvlderiv. liefert durch Verseifen mit 10%ig. KOH 2-Nitro- 
biphenylcarbonsäure-(2'), F. 166— 16S°. Diese liefert bei der Decarboxylierung durch
2—3-std. Erhitzen mit Kupferchromit u. Chinolin bis auf 235— 240° Fluorenon, F. 83 
bis S4°. (Gazz. chim. ital. 66. 421— 29. Juli 1936. Perugia, Univ.) F ie d l e r .

S. C. Sen Gupta, Synthese des 5,6-Benzhydrindens. In der Hoffnung, eine neue 
Methode zur Synthese des 1,2-Cyclopentenophenanthrens aufzufinden, wurden nach
stehende Verss. mit Hydrinden als Ausgangsmaterial durchgeführt. Obwohl das ge
steckte Ziel nicht erreicht wurde, sind die Verss. von Interesse für die Synthese poly-



cyel. Ringsysteme. Bernsteinsäureanhydrid lieferte mit Hydrinden (+  A1CI3) in der 
Hauptsache y-Keto-y-5-hydrindyl-n-buttersäure (F. 123— 124°), die bei der Red. nach 
CLEMMENSEN y-5-Hydrindyl-n-butlersäure (F. 56°) ergab. Aus letzterer wurde durch 
Cyclisierung mit 85%ig- H2S04 6,7-Cyclopenleno-l-kelo-l,2,3,44elrahydronaphtkalin 
(l£p.0 167°) erhalten, das nach CLEMMENSEN zum 6,7-Cyclopenteno-l,2,3,4-tetrahydro- 
riaphthmin (Kp.0 125—126°) reduziert wurde. Durch Dehydrierung mit Se bei 300—340° 
entstand aus diesem 2,3-Cyclopenteiioiiaphthalin (5,6-Benzhydrinden), F. 94°; Pikrat, 
goldgelbe Nadeln, F. 120— ¿21°. (Current Sei. 5. 133. Sept. 1936. Calcutta, Presidency 
College.) S chicke.

J. Suszko und M. Wdowicki, Über Naphthalylinalcmsäureesler und peri-Naphth- 
indandioncarbonsäureester. Vff. haben durch Umsetzung von 1 Mol. Naphthalylchlorid 
mit 2 Moll. Na-Malonester nicht den erwarteten Naphthalyldimalonester, sondern 
einen Naphthalyhnonomalonester erhalten, welchem Formel I oder l i  zukommen kann, 
je nachdem man das Naphthalylchlorid als asymm. oder syinm. gebaut auffaßt. Vff. 
entscheiden sieh für Formel I, weil für den Phthalylmalonester die asymm. Formel 
.sichergestellt ist; außerdem läßt nur Formel I die leichte Wiederabspaltbarkeit des 
Malonesterrestes verstehen. —  Während Ester I von verd. Säuren nicht angegriffen 
wird, wird er von konz. H2SO., unter C02-Abspaltung in einen gelben Ester C10H12O;1 
umgewandelt, welcher zu einer Säure C14H80 4 verseift werden kann. Dieser Ester 
kann nicht der durch einfache Eliminierung einer Estergruppe gebildete Ester III 
sein, denn er löst sich in verd. Alkalien u. wird daraus durch Säuren unverändert 
zurückgewonnen. Demnach dürfte der Ester IV, ein Deriv. des bekannten peri- 
Naphthindandions, vorliegen (in der Enolform in Alkali 1.). Es ist Vff. bisher nicht 
gelungen, diese Stammsubstanz durch Decarboxylierung der freien Säure zu erhalten, 
weil dabei weitgehende Zers, eintrat. Die Beständigkeit dieser Säure gegenüber der 
sehr labilen Indandioncarbonsäure ist auffallend.
/" \__C: C(COsC.Hs). \  CO V C:CH-COiCjHä \ CO

^>0 -----^>C(CO,C.H.)> -------------/  ^>0 -----/ ___/CH-COtClHi
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_ /  C'0 I __/  CO II ___/  CO III __ /  CO IV
V e r s u c h e .  NapJitJialylmalon-säurediäthylester (I), CjgH^O,,. 35 g Malonester 

in 500 ccm Bzl. mit 4,54 g Na umgesetzt, 25 g Naphthalylchlorid zugefügt, nach 
mehreren Stdn. filtriert u. stark eingeengt, krystallinen Nd. in Aceton aufgenommen, 
vom Naphthalsäureanhydrid filtriert, Aceton abdest. Aus A.-wenig W. Nadeln, 
F. 143°. 17 g. Durch Kochen des I in A. mit 5%ig- KOH entsteht Naphthalsäure
anhydrid. I wird durch 5%ig. wss. Lauge in der Kälte fast nicht, beim Kochen schnell 
gel.; Säure fällt Naphthalsäure aus. Durch Erhitzen des I in A. mit konz. NH,,OH 
entsteht Naphthalimid (aus Chlf. oder A., F. 303°). —  peri-Naphthindandioncarbon- 
säureätliylcster (IV), ClcH120,,. I unter Eiskühlung tropfenweise mit konz. BLSO., 
versetzt,. bis keine CO,-Entw. mehr erfolgte, mit Eiswasser verd. Aus Aceton-wenig 
W. gelbe.Nadeln, F. 139—140°. — Freie Satire, Ci.,H80 4. IV in 5%ig- KOH gel., etwas
50%ig. KOH zugefügt, 1 Stde. gekocht (orangegelber Nd.), nach Abkühlen mit verd.
HCl angesäuert. Aus Bzl. oder Aceton gelbe Nadeln, ab 200° dunkel, F. 268—269° 
(Zers.). (Bull. int. Acad. polon. Sei. Lettres Ser. A. 1936. 293—98. Mai/Juni. Poznan, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Harold W. Coles und William A. Lott, Lokalanästhetica mit der blutdruck
steigernden ac-Tetrahydro-ß-naphthylamingruppe. Die Vasokonstriktionswrkg. der ac- 
Tetrahydro-/}-naphthylaniingruppo wird benützt, um neue Therapeutica (I) zu syn-

thetisieren, indem ein Aminwasserstoff der 
u.n v „  Base durch eine Alkyl- oder eine Arylgruppe

I I I | mit alkoh. oder phenol. Oxygruppe substi-
C1 H tuiert wird; durch Veresterung der Oxygruppe

CHi soll eine räumliche Trennung von Stickstoff
^ =  2 oder 3 R =  Säurerest u. Säurerest eintreten, so daß die Vaso

konstriktor. u. pyret. Wrkg. des Amins nicht umgekehrt wird. Die pharmakolog. 
Unters., vorgenommen von H. A. Holaday u. Mitarbeitern, bestätigt diese Erwar
tungen nicht; auf das Kaninchenauge hatten die Verbb. keine mydriat. Wrkg.; intra- 
cutane oder subeutane Injektion erzeugte am Meerschweinchen kein Erblassen des 
Gewebes. Die Verbb. wirkten nicht reizend; kymograph. Aufzeichnungen ihrer Wrkg. 
auf den Blutdruck ergaben einen plötzlichen Abfall mit starker Störung des Pulses. 
Zur prakt. Verwendung scheinen sie nicht geeignet.
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V e r s u c h e .  ß-(ac-Tdrahydro-ß-naphthylamino)-äthanolchlorhydrat, C12H1SN0C1, 
aus 2 Mol ac-Tetrahydro-/3-naphthylamin u. Äthylenchlorhydrin in Xylol im isyStrom; 
3 Stdn. auf 110° erhitzen; nach dem Erkalten Ä. zufügen; durch das Filtrat HCl leiten; 
Nd. aus Propanol Krystalle, F. 183,8—184,8 (korr.). y-{ac-Tetrahydro-ß-naphthyl- 
amino)-propanolchlorhydrat, C13H20NOCl, analog dem vorigen mit Trimethylenchlor- 
hydrin; F. 161°. — Die Esterchlorhydrate (I) werden dargestellt aus den Alkoholen 
u. 1,5 Äquivalenten Säurechlorid; Nd. aus Methanol u. Propanol krystallisieren. Die 
Capron-, Propion- u. Furylacrylsäureester bilden Harze, die nicht gereinigt werden 
konnten. Aus dem Rk.-Prod. mit p-ToluoIsulfonylchlorid ist das Halogen mit AgN03 
nicht mehr fällbar. Die Nitroester werden mit Eisen u. Salzsäure reduziert. p-Nitro- 
benzoesäure-y-(ac-telrahydro-ß-naphthylamino)-propanolesterchlorhydrat, F. 228—229°. — 
m-Nürobenzoesäureesterchlorhydrat, F. 173,4— 177,4°. — Benzoesäureesterchlorhydrat, 
F. 195,6°. — Zimtsäureesterchlorhydrat, F. 204,8—206,8° (Zers.). — p-Chlorbenzoesäure- 
esterchlorhydrat, F. 188,8— 189,8°. — ß-Phenylpropionsäureesterchlorhydrat, F. 95°. — 
Benzoesäure-ß-(ac-tetrahydro-ß-naphthylamino)-äthanolesterchlorhydrat, F. 214,9°. —
m-Nitrobcnzoesäureesterchlorhydrat, F. 216— 217°. — Zimtsäureesterchlorhydrat, F. 194 
bis 195,8°. — p-Chlorbenzoesäureesterchlorhydrat, F. 219—220°. —  p-Nitrobenzoesäure- 
esterchlorhydrat, F. 236,2°. — o-Nitrobenzoesäureesterchlorhydrat, F. 232—233°. — 
p-Jodbenzoesäureesterchlorhydrat, F. 232°. — Phthalsäureesterchlorhydrat, F. 185— 186°.
— m-Amin6benzoesäure-ß-(ac-tetrahydro-ß-naphihylamino)-äthanolesterdichlorhydrat, F. 
205— 206°. — p-Aminobenzoesäureesterdichlorhydrat, F. 223,3°. — o-Aminobenzoesäure- 
esterdichlorhydrat, F. 150°. — Benzoesäure-ß-(ac-tetrahydro-ß-naphthylamino)-äthanol- 
estersulfat, C38H,,N2OsS, F. 216— 218°. — Benzoesäure-y-(ac-telrahijdro-ß-naphthyl- 
amino)-propanolesterpikrat, C20H23NO2, C6H30 7N3, F. 83—86°. (J. Amer. ehem. Soc. 
5 8 .1989—90. 9/10.1936. Brooklyn, N. Y., Mellon Institut of Industrial Research.) HÄN.

L. F. Fieser, Mary Fieser, E. B. Hershberg, H. L. Holmes und M. S. Newman, 
Synthese von Substanzen mit möglicher physiologischer Wirksamkeit. Die von FlESER u. 
H e r s h b e r g  (C. 1936. I. 1010 u. früher) entwickelte Methode zur Synthese von Phen- 
anthren- u. Hydrophenanthrendicarbonsäureanhydriden wurde zur Darst. von Oxy- u. 
Melhoxyderivv. angewendet, die wegen ihrer möglichen Östrogenen Aktivität von 
Interesse waren. — Kondensation von Bemsteinsäureanhydrid mit 1-Methoxynaphthalin 
gab ein geeignetes Ausgangsmaterial zur Synthese von 9-Methoxyphenanthren-l,2-di- 
carbonsäureanhydrid, F. 249—250° (korr.), durch Red., Kondensation des Esters mit 
Oxalester, Ringschluß u. Dehydrierung. — Pläne zur Darst. des 7-substituierten Iso
meren wurden nach Erscheinen der Arbeit von COHEN u. a. (C. 1936. I. 3842) auf
gegeben. — Das 6-Methoxy- u. 6,7-Dimethoxyderiv. von Octahydrophenanthren-ll,12-di- 
carbcmsäureanhydrid wurde aus Butadien u. den ungesätt. Anhydriden aus Anisol u. 
Veratrol +  Bemsteinsäureanhydrid, Red., Esterkondensation u. Ringschluß erhalten. —  
Die Ester wurden nach Hydrierung der akt. Äthylenbindung demethyliert. — 6-Methyl- 
7-oxyoctahydrophenanlhren-ll,12-dicarbonsäureanhydrid (F . 134,5— 135,5°, korr.) wurde 
ähnlich aus y-3-Methyl-4-methoxyphenylbuttersäure dargestellt. — Als weitere An
näherung an die Östronstruktur wurde das Anhydrid von Phenanthren-l,2-dicarbonsäure 
durch Kondensation des Dimethylesters mit Äthylacetat in das T ,3’ -Diketo-l,2-cyclo- 
pentenophenanthren umgewandelt. Ähnlich wurde l',3'-Diketo-3,4-cydopentenophen- 
anthren (F . 201,4— 202°, korr.) erhalten. — 2,3-Dimdhyl-6,7-acechrysen u. 6,7-Dimethyl-
3,4-benzphenanthren (vgl. nächst. Ref.) haben krebserregende Wrkg. — Im Zusammen
hang mit diesem Problem wurde 5,10-Dimelhyl-l,2-benzanthracen (F . 147— 147,5°, korr.; 
Pikrat, F. 173,7—174,2°, korr.) zum Vergleich mit Cholanthren synthetisiert. Die 
Methode bestand in Rk. von o-Tolylmagnesiumbromid mit Naphthalin-l,2-dicarbon- 
säureanhydrid unter Bldg. einer Ketosäure, die bei der Decarboxylierung ß-o-Toluyl- 
naphthalin gab, Anlagerung des Methyl-GRIGNARD-Reagenses an die Ketongruppe 
des Ketoesters, Red. des resultierenden Lactons durch die Abänderung der 
CLEMMENSEX-Methode durch M a r t in , Ringschluß zum Anthron u. R ed. mit 
Zn u. Alkali. —  Durch eine der DiELS-ALDER-Addition an cycl. ungesätt. 
Anhydride analoge Bk. wurde ein Hydrophenanthrenderiv. zugänglich gemacht, das 
im Zusammenhang mit dem ji/orpAmproblem von Interesse ist. Butadien u. 2,3-Di- 
methylbutadien wurden an 3,4-Dihydro-l-naphthoesäureester addiert; nach Hydrolyse 
entsteht 5,8,9,10,13,14-Hexahydrophenanlhrm-13-carbonsäure (Morphinzählung), F. 137 
bis 137,5° (korr.) bzw. das 6,7-Dimethylderiv., F . 162— 162,5° (korr.). — Diese geben 
bei der Dehydrierung Phenanthren u. 2,3-Dimethylphenantliren. —  Um eine engere 
Annäherung an die Morphinstruktur zu erhalten, wurde eine Synthese der erforderlichen.
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Ausgangsmaterialion entwickelt: durch Säurehydrolyse von ai-Oxalyl-y-phenylbutter- 
säureäthylester wird <x-Keto-S-phenylvaleriansäure (P. 61—62°) erhalten; der Ester gibt 
durch Ringschluß 3,4-Dihydro-l-naphtlioesäure. Weiter wurde u. a. das 3-Methoxy- 
deriv. der Hydrophenanthrenmonocarbonsäure erhalten. (Science, New York. [N. S.] 83. 
558. 5/6. 1936. Harvard Univ.) B u sc h .

L. F. Fieser, M. Fieser und E. B. Hershberg, Die Synthese von Phenanthren- 
und Hydrophenanihrenderivaten. III. Kohlenwasserstoffe der Chrysen-, Accchrysen- und
3,4-Benzphenanlhrenreihe; 1,2-Benzpyrenderivale. (II. vgl. C. 1936. I. 1010.) Vom 
Naphthalin, Acenaphthen u. Pyren sich ableitende y-Arylbuttersäureester können durch 
Kondensation mit Oxalester u. Ringschluß in ungesätt. Dicarbonsäureanhydride der 
Phenanthren-, Acephenanthren-, Aceanthren- u. 1,2-Benzpyrenreihe umgewandelt werden.
— Die Ausbeuten sind gewöhnlich gut, u. die Prodd. können ohne Schwierigkeit aro
matisiert werden; auch können sie in sehr guter Ausbeute in Dienadditionsprodd. 
umgewandelt werden. —  Die Umwandlung der Dienadditionsprodd. in aromat. KW- 
Stoffe ist wenig befriedigend, die Resultate sind verschieden. Während Chrysen u.
2,3-Dimethylchrysen leicht nach dieser Methode erhalten werden können, waren Verss., 
KW-stoffe der 3,4-Benzphenanthren- u. 6,7-Acechrysenreihe darzustellen, nur zum Teil 
erfolgreich, u. dann mit schlechten Ausbeuten. — Das Anhydrid XIV wurde von 
M. J. S h e a r  auf carcinogene Aktivität untersucht; es erzeugte in 7 Monaten keine 
Tumoren; die Dinatrium- u. Dikaliumsalze der entsprechenden Säure waren für Mäuse 
giftig u. riefen Blutungen hervor.
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V e r s u c h e .  (Alle FF. sind korr.) D a r s t .  d e r  A n h y d r i d e .  3,4-Dihydro-
8.9-acephenanthrm-l,2-dicarbonsäureanhydrid, C18H120 3; aus y-3-Acenaphthylbutlersäure- 
äthylester, Kp.0,s 188—191°, durch Kondensation mit Äthyloxalat in Ggw. von K-Äthylat 
u. Ringschluß durch 80%ig. H2S04 bei 70—80°; orange Nadeln, aus Bzl., schm, beim 
Erhitzen von 25° ab im Glasröhrchen von 220—240°; wird in Pyrex bei 220° weich,
F. 230—232°; auf 222° vorgewärmtem Bad schm, es bei dieser Temp.; in Quarz F. 229 
bis 232° bei vorherigem Erweichen. — a-Oxalyl-y-3-acenaphthylbiUlersäurediäihylester, 
C^H^Os, wurde beim Stehenlassen des öligen Kondensationsprod. isoliert; Nadeln, 
aus Ä.-PAe., F. 83— 85°. —  3,4-Dihydro-8,9-acephenanthren-l,2-dicarbonsäurediälhyl- 
ester, C22H220 4, wird mit obigem Anhydrid zusammen erhalten beim Ringschluß mit 
Eg. - f  82°/0ig. H2S04 bei 70—80°; gelbe Platten, aus Bzl.-Lg., F. 140,2— 140,6°. Gibt 
mit alkoh. Alkali u. Erhitzen mit konz. HCl +  Eg. das Anhydrid. —  3,4-Dihydro-
5.10-aceanthren-l,2-dicarbcmsäureanhydrid, C18H120 3, Bldg. analog aus y-l-Acenaphthyl- 
butlersäuremethylester, Kp.s 223—226°; das Anhydrid bildet orangerote Nadeln, aus 
Bzl., F. 276—277°. — r,2'-Dihydro-l,2-benzpyren-3',4'-dicarbonsäureanhydrid, C22H120 3,
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Bldg. durch Esterkondensation aus y-l-PyrenylbuüersäurecUhylester u. Ringschluß 
mittels 80°/0ig. H2S04 bei 80—90°; orange Nadeln, aus Tetrachloräthan, F. 338 
bis 340° (Zers.). — y-l-Pyrenylbuttersäure gibt mit A. +  HCl den öligen Äthyl
ester, Kp-! 245—247° (unkorr.); strohfarbene Prismen, aus Lg., F. 48,5— 49°. — 
Methylester, farblose Nadeln, aus Hexan, F. 51,5—52°. — Beide Ester geben mit 
alkoh. KOH die y-l-Pyrenylbuttersäure; farblose Platten, aus Eg., F. 190— 190,5“. — 
a-Oxalyl-y-l-pyrenylbuitersäurediäthylester, C20H2;1O5 (XIII), cremefarbene Nadeln, aus 
Bzl.-Lg., F. 106—107°. —  1,2-Benz'pyrc.n-S',4'-dkarlxmsäureanhydrid, C22HI0O3 (XIV), 
aus der Dihydroverb. in Chinolin +  S bei Sicdetemp.; permanganatrote Prismen, 
nach der Sublimation im Vakuum, orangerot; orangebraune Prismen, aus Pyridin,
F. 380—382°. — Das Anhydrid gibt in Pyridin mit KOH oder NaOH-Lsg. die ent
sprechenden Salze; ihre wss. Lsgg. zeigen starke blaue Fluorescenz. —  D ie  D iels- 
Alder - R  k. Die früher (1. c.) mitgeteilte Darst. von Additionsprodd. der Typen II 
u. IV in Dioxanlsgg. wurde durch Erhöhen der Temp. (160— 180°) verbessert. —
I,4,ll,12,13,14-Hexahydrochrysen-13,14-dicarbonsäureanhydrid, C20HI6O3 (II, R  =  H); 
farblose Mikrokrystalle, aus Bzl.-Lg., F. 143,5—144°. — 1,4,11,12,13,14-Hexahydro-
G,7-acechrysen-13,14-dicarbonsäureanhydrid, C22Hls0 3 (IX, R =  H); farblose Nadeln,
aus Bzl.-Lg., F. 189— 189,3°. — 2,3-Dimethylderiv., C21H220 3 (IX, R  =  CH3), Prismen. 
F. 187,5—188°. — l,4-Endomethylen-l,4,9,10,ll,12-hexahydrophena7ithrc7i-ll,12-dicar- 
bonsäureanhydrid, C^H^O., (A), aus l,2-Dihydronaphthalin-3,4-dicarbonsäure-
anhydrid +  Cyclopcntadien im Rohr bei 100°; aus Bzl.-Lg., F. 158—159° (Zers.). —
2,3-Dihydroderiv., Bldg. durch Hydrierung in Eg. mit AdamS-Katalysator; Prismen, 
aus Bzl.-Lg., F. 156— 156,5° (keine Zers.). — l,4-Endodimelhylen-l,4,9,10,ll,12-hexa- 
hydrophenanthren-ll,12-dicarbonsäureanhydrid, C18H]60 3, aus dem ungesätt. Anhydrid 
mit Cyclohexadien bei 100°; Prismen, aus Bzl.-Lg., F. 137— 138°. —  2,3-Dihydroderiv., 
CJSHt80 3, Prismen, F. 135— 135,5°. — 5,6-Benz-l,2,3,4,9,10,ll,12-oclahydrophenanthren-
II,12-dicarbonsäureanhydrid, C20H18O3, aus dem früher beschriebenen Additionsprod.
durch Hydrierung in Eg.; Nadeln, F. 182,8—183,2°. — U m w a n d l u n g  i n 
K o h l e n w a s s e r s t o f f e .  Aus dem Butadienadditionsprod. II (R =  H) wird 
die Anhydridgruppe durch Erhitzen mit KOH zuerst bei 150°, dann bis 380—400° 
entfernt. Aus dem Rk.-Prod. wird neben etwas Chrysen eine Substanz von der Zus. 
des Dihydrochrysenpilcrats, C18H14-C0H3O7N3, erhalten; orange Nadeln, F. 142— 144°. 
Der KW-stoff daraus schm, zuerst bei 223—226°; bei wiederholtem Umkrystallisieren 
aus Eg. steigt er (Bldg. von Chrysen). — Aus dem rohen KW-stoff der Kalischmelze 
wird mit Se bei 300—310° Chrysen erhalten; farblose Platten, aus Toluol, F. 254,5 
bis 255°; blaue Fluorescenz. — 2,3-Dimethylchrysen, C20H16 (ITT, R =  CH3); farblose 
Platten, aus Bzl., F. 215—215,3°. Gibt mit CrÖ3 in Essigsäure ein Gemisch von zwei
o-Chinonen (F. 222— 232°). — 6,7-Dimethyl-3,4-benzphenanthren, C20H1G (V, R  =  CH3), 
aus dem Additionsprod. IV mit KOH bei 330—340° in geringer Ausbeute; gereinigt 
über das Pikrat, C20H16-C6H3O7N3, orange Nadeln, F. 143— 144°; der KW-stoff bildet 
farblose Platten mit stark blauer Fluorescenz, F. 94,5—95°. —  2,3-Dimethyl-6,7-ace- 
chrysen, Dihydroderiv., C22H20, aus dem Anhydrid IX (R =  CH3) mit KOH bei 360 
bis 380°; Platten, aus Eg., F. 193,5— 194,5°. — Gibt bei Dehydrierung das 2,3-Dimethyl- 
6,7-acechrysen, C22H18 (X); Nadeln, aus Bzl.-Lg., F. 222,6—223,1°. — Verss. zur Darst. 
von 6,7-Acechnjsen aus IX (R =  H) ergaben ein Prod., Nadeln, aus Bzl.-Lg., F. 153,2 
bis 153,5°, dessen Zus. einem Dihydroacechrysen, C20H16, entsprach. Dieses gibt mit 
Se oder S bei 300—310° eine Substanz, gelbe Nadeln, aus Bzl.-Lg., F. 181— 182°, die 
fast dieselbe Zus. wie das Ausgangsmaterial hat. — 5,6-Tetramethylen-l,2,3,4-tetrahydro-
8,9-acephenanthren, C20H22 (VI), aus 5,6-Tetramethylen-l-keto-l,2,3,4-tetrahydro-8,9-ace- 
phenanthren durch Hydrierung bei 3000 1b Druck mit Adkinskatalysator Nr. 37 KAF 
in A. bei 200° (Verss. von E. L- Martin); Nadeln, aus A., F. 148,6— 149,0°. Bei ver
schiedenen Dehydrierungsverss. erfolgte Zers. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1463—68. 
5/8. 1936. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) BüSCH.

Jacob van de Kamp und Erich Mosettig, Untersuchungen in der Phenanthren- 
reihe. X I. Propanolamine des Typs CuHgCHOHCH2CH2N R2. (X. vgl. C. 1936.
II. 2907.) Eine Reihe von Aminoketonen, CyJlßOCHtCH2N i?2 (NR2 =  Dimeihyl- 
amino-, Diäthylamino-, Pipcridino- u. Telrahydroisochinolino-gruTp-pc) wird nach Mannich 
u. a. (C. 1923. I. 338 u. früher) aus 2-, 3- u. 9-Acetylphenanthren dargestellt u. durch 
katalyt. Hydrierung in die entsprechenden Aminoalkohole, Cj flfiH O H C H 2CH2N _R2 
übergeführt. An diesen Verbb. soll das pharmakolog. Resultat der Verlängerung der 
C-Kette der Aminoalkohole der Phenanthrenreihe untersucht werden.
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V e r s u c l i e .  Die Aminoketone werden aus dem Acetylphenanthren -f- Para
formaldehyd +  sek. Aminhydrochlorid in sd. Isoamylalkohol erhalten u. als Hydro
chloride in 50—70°/oig. A. mit Pt-Oxyd als Katalysator reduziert. — In 2 Fällen, in 
denen die freien Aminoketone i’eduziert wurden, nämlich beim 3-Dimethylaminokelon 
u. 9-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolinoketcm wurden zwei Mol H absorbiert, beim 2-Di- 
melhylaminoketon fast 3 Mol H. Die Red. des 3-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolinoketon 
wurde sowohl durch Hydrierung der freien Base in 95%ig. A. als auch des Hydrochlorids 
in 60°/oig. A. mit guten Resultaten durchgeführt. — Phenanthrenderivv.: 2-3-Dimethyl- 
amino-l-oxopropyl-, C19H19ON; Plättchen, aus Ä., F. 104,5—105°. — Hydrochlorid, 
C19H20ONC1; Plättchen, aus A.-Ä., F. 193—193,5°. — Perchlorat, C19H20O6NCl; Plätt- 
chen, aus A., F. 167—167,5°. — 3-3-Ditneihylamino-l-oxopropyl-IlCl, C19H20ONC1; 
Nadeln, aus A.-Ä., F. 177,5— 178°. — Pikrat, C25H220 8N ,; gelbe Nadeln, aus A., F. 175,5 
bis 176°. — 9-3-Dimethylamino-l-oxopropyl-TiC\, C19H20ONC1; Plättchen, aus A.-Ä.,
F. 171— 171,5°. — Pikrat, C25H220 8N4; gelbe Blätter, aus A., P. 175— 175,5°. —
2-3-Diäthylamiiw-l-oxopropyl-ÜC\, C2iH2.,ONC1; Plättchen, aus A., F. 167—-167,5°. —
3-3-Diäthylamino-l-oxopropyl-HCl, C2IH210NC1; Blätter, aus A.-Ä., F. 155,5— 156°. — 
Pikrat, C27H280 8N4; gelbe Prismen, aus A., F. 108—109°. — 9,3-Diäthylamino-l-oxo- 
propyl-ILCl, C21H2.,0NC1; Blättchen, aus A.-Ae., F. 135—136°. — Salicylal, C28H2!p0.1N; 
Prismen, aus A.-Ä., F. 113—113,5°. — 2-3-Piperidino-l-oxopropyl-, C22H23ON; Plätt
chen, aus A.-PAe., F. 88,5—89°. — Hydrochlorid, C22H„40NC1; Plättchen, aus W.,
F. 220—220,5°. — 3-3-Piperidino-l-oxopropyl-H.Cl, C22H240NC1; Plättchen, aus W.,
F. 201—201,5°. — Pikrat, C2gH20O8N4; gelbe Blättchcn, aus A., F. 162,5—163,5°. — 
9-3-Piperidino-l-ozopropyl-TLG\, C22H240NC1; Prismen, aus A.-Ä., F. 184— 185°. — 
Pikrai, C28H260 8N4, gelbe Plättchen, aus A., F. 138— 139°. — 2-3-1,2,3,4-Tetrahydro- 
isochinolino-l-oxopropyl-, C20H23ON; Blättchen, aus A., F. 133,5—134°. — Hydro
chlorid, C28H240NC1; Prismen, aus A., F. 208—209°. — 3-3-1,2,3,4-Telrahydroisochino- 
lino-l-oxopropyl-, C20H23ON; Prismen, aus CHC13-Ä., F. 118,5—119°. —  Hydrochlorid, 
C20H21ONC1; Nadeln, aus A., F. 219—220°. — 9-3-1,2,3,4-Telrahydroisochinolino-l-oxo- 
propyl-KQl, C2GH240NC1; Nadeln, aus A., F. 228,5—229°. — 2-3-Dimelhylami?w- 
1-oxy-n-propyl-, C19H21ON; Plättchen, dest. bei 100°/0,01 mm, F. 97,5—98°. — Pikrat, 
C25H240 8N4; gelbe Blätter, aus A., F. 156—157°. — 2-3-Dimetliylamino-l-benzoxy- 
n-propyl-HCl, C20H2GO2NCl; Nadeln, aus A.-Ä., P. 219—219,5°. — 3-3-Dimethylamino- 
1-oxy-n-propyl-, C19H21ON; dest. bei 100°/0,01 mm; Nadeln, F. 99— 100°. — 9-3-Di- 
methylamino-l-oxy-n-propyl-, C19H2lON; farbloses Öl; dest. bei 130°/0,01 mm. —- 
Perchlorat, CI9H220 5NC1; Blättchen, aus A.-Ä., F. 142,5— 143°. —  Pikrat, C25H240 8N4; 
gelbe Prismen, aus A., F. 167,5— 168°. — 2-3-Diäthylamino-l-oxy-n-propyl-, C2lH25ON; 
Prismen, F. 91— 92°; dest. bei 100°/0,01 mm. — 2-3-Diäthylamino-l-benzoxy-n-propyl- 
HCl, C28H30O2NCl; Prismen, aus A.-Ä., F. 166— 167°. —  3,3-Diüthylamino-l-oxy- 
n-propyl-, C2XH25ON; farblose Fl., dest. bei 100°/0,1 mm. — Hydrochlorid, C2IH20ONC1; 
Prismen, aus A.-Ä., F. 141— 143°. — 9-3-Diäthylamino-l-oxy-n-propyl-, C2IH25ON; 
farbloses öl, dest. bei 100°/0,01 mm. — 2-3-Piperidino-l-oxy-n-propyl-, C22H25ON; 
Stäbchen, F. 128— 128,5°; dest. bei 130°/0,01 mm. — Hydrochlorid, C22H2G0NC1; Prismen, 
aus A., F. 184— 185°. — 3-3-Piperidino-l-oxy-n-propyl-, C22H„5ON, farblose Fl., dest. 
bei 130°/0,01 mm. — Hydrochlorid, C22H20ONC1; Plättchen, aus Ä.-Ä., F. 185—185,5°. —
3-3-Piperidino-l-acetoxy-n-propyl-KC\, C24H280 2NC1; Blättchen, aus A.-Ä„ F. 237,5 bis 
238°. — 9-3-Piperidino-l-oxy-n-propyl-, C22H25ON, Prismen, F. 126—126,5°, sublimiert 
bei 100°/0,01 mm. — Pikrat, C28H280 8N4; gelbe Prismen, aus A., F. 193,5— 194°. — 
'•-•3-1,2,3,4-Telrahydroisochinolino-l-oxy-n-propyl-, C26H25ON; Prismen aus A., F. 132,5 
bis 133°. — Hydrochlorid, C2GH280NC1; Plättchen, aus A.-Ä., F. 212,5— 213°. — 
3'0-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolino-l-oxy-n-propyl-, C2SH25ON, Plättchen, aus A., F. 117 
bis 117,5°. — Hydrochlorid, C2GH2(iONCl; Plättchen, aus A., F. 208—208,5°. —

U2,3,4-Tetrahydroisochinolino-l-oxy-n-propyl-, C2GH25ON; farbloses öl, de3t. bei 
130°/0,0l mm. (J. Amor. ehem. Soe. 58. 1568—70.10/9. 1936. Virginia, Univ.) B ü s c h .

Alfred Burger und Erich Mosettig, Untersuchungen in der Phenunthrenreihe. 
A ll. Aminoalkohole, die sich vom 1,2,3,4-Tetrahydrophenanthren ableiten. (XI. vgl. 
vorst. Ref.) Die Synthese der Aminoalkohole V u. VI, wird durch Kondensation von i

zw- f-Keto-l,2,3,4-tetrah,ydrophenanthren mit Paraformaldehyd u. den Hydrochloriden 
von Dimethylamin, Diäthylamin, Piperidin u. 1,2,3,4-Tetraliydroisochinolin in sd. 
Isoamylalkohol u. folgende katalyt. Hydrierung der resultierenden Aminoketone als 
Hydrochloride in 90°/oig. A. mit Pt-Oxyd als Katalysator durchgeführt. —  Bei der 
tvect. der Aminoketone zu den Aminoalkoholen wird nur eine der möglichen diastereo-

x ix . i. ' e
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meren Formen erhalten. — Zwei der Aminoalkohole (V u. VI, NR2 =  Diäthylamino- 
u. Tetrahydroisoehinolinogruppe) spalten bei dem Aeetylierungsvers. leicht W. ab. 
Das resultierende ungesätt. Amin kann leicht katalyt. reduziert werden. — Die Amino- 
alkoholo sollen bezüglich ihrer physiol. Wrkg. mit der ihrer nächst niedrigen Homologen 
untersucht werden. — Die 1- u. 4-Telanthrencme sind geeignete Ausgangsmaterialien 
zur Synthese von 1- u. 4-Aminotetanthrenen, die durch Red. der entsprechenden Ketoxime 
mit Na-Amalgam oder Al-Amalgam erhalten werden. ___

C24H23N, aus 4-Oxy-3-l,2,3,4-tetrahydroisochin6linonxdhyl-l,2,3,4-tdrahydrophenaiühren, 
mit Essigsäureanhydrid +  Pyridin oder mit alkoh. HCl; aus verd. A., F. 81—82°. — 
Hydrochlorid, C24H24NC1; aus A.-Ae., F. 227—228°; absorbiert mit Pt-Oxydkatalysator 
leicht ein Mol H. — 3,4-Dihydro-2-diälhylaminomethylphenantliren, aus l-Kdo-2-di- 
älhylamhwmelhyl-l,2,3,4-tdrahydrophenanXhrenhydrochlorid, nach Absorption von 1 Mol 
H u. Behandlung mit Essigsäureanhydrid oder alkoh. HCl; aus A.-Ä., F. 231—232°. — 
Hydrochlorid, C19H24NC1; aus A.-Ä., F. 231—232°. Absorbiert bei katalyt. Red. leicht 
ein Mol H. —  1,2,3,4-Tetrahydropliencmthrenderivate: l-Kelo-2-dimethylaminomethyl-, 
Cj^TIi^Cförf'BIätter, aus PAe., F. 66—82°. — Hydrochlorid, C17H20ONC1; aus A., F. 199 
bis 200°. — l-Kdo-2-diäthylaminomethyl-, CI9H23ON; Blättchen, aus PAe., F. 60—61°. — 
Hydrochlorid, C18H24ONCI; aus A.-Ä., F. 137—138°. — Pikrat, C26H20O8N4; gelb, 
aus A., F. 163— 164°. — l-Kdo-2-piperidinomdhyl-, C20H23ON; Blättchen oder Nadeln, 
aus CHjOH, F. 97—98«. — Hydrochlorid, C20H24ONC1, aus A.-Ä., F. 170—220°. — 
l-Kdo-2-l,2,3,4-tdrahydroisochinolinoinetkyl-, C24H23ON; Nadeln, aus CH3OH, F. 121 
bis 123°. —  Hydrochlorid, C24H2,0NC1; Blättchen, aus A.-Ä., F. 148—150°. —  4-Kdo- 
3-dimdhylaminomdhyl-iiC\, C17H20ONC1; Blättchen, aus A., F. 178—179°. —  4-Keto-
3-diäthylaminomdhyl-'RC,\, C19H24ÖNC1; aus A.-Ä., F. 153—154°. — Pikrat, C25H260 8N4; 
gelb, aus A., F. 149— 151°. — 4-Kdo-3-piperidinomdhyl-, C20H23ON; gelbe Blättchen, 
aus verd. Aceton, F. 106— 107°. — Perchlorat, C20H24O6NCl; aus A., F. 163— 164°. —
4-Kdo-3-l,2,3,4-tdrahydroisochinolinomethyl-'H.Cl, C24H24ONCl; Prismen, aus A.-Ä., 
F. 159—161°. —  l-Oxy-2-dimethylaminomdhyl-, C17H21ON; aus CH3OH, F. 146 bis 
147°. —  Hydrochlorid, C„H 2,ONCl; aus A.-Ä., F. 236°. — l-Oxy-2-piperidinomdhyl- 
C20H25ON; Nadeln, aus CH3OH, F. 133— 134,5°. — Hydrochlorid, C20H20ONC1; Nadeln, 
aus A.-Ä., F. 227—228°. — l-Oxy-2-l,2,3,4-telrahi/droi,sochinolinomdhyl-, C24H25ON; 
aus A., F. 159—160°. — Hydrochlorid, C24H20ONC1; aus A.-Ä., F. 217°. —  4-0 xy- 
3-dimdliylaminomdhyl-HCl, C17H220NC1; aus A.-Ä., F. 186— 187°. — 4-Acdoxy- 
3-dimdhylaminomethyl-liCi, C]9H240 2NC1; aus A.-Ä., F. 200“. — 4-Oxy-3-diäthyl- 
aminomdhyl-HC\, C19H20ONC1; aus A.-Ä., F. 172— 173°. — Pikrat, C25H280 8N4; gelb, 
aus A., F. 177—179°. —  4-Oxy-3-piperidinomdhyl-YiQ\, C20H20ONCi; aus Aceton, 
F. 178—179°. —  4-Oxy-3-l,2,3,4-tetrcüiydroisochinolinomdhyl-, C24H25ON; aus verd. 
CH3OH, F. 149,5— 151°. — Hydrochlorid, C24H260NC1, aus A.-Ä., F. 181— 182°. — 
1-Amiiiotetanthren, C14H15N, aus Tetanthrenonoxim (vgl. Sc h r o e t e r  u. a., C. 1929- 
I. 2052) mit 2,5%ig. Na-Amalgam in A. +  Essigsäure oder mit Al-Amalgam in Ä.; 
F. 61—63°. — Hydrochlorid, C14IIlcNCI; aus A. +  A., F. 256—257°. — Bmzal-l-amino- 
C21H19N; aus A., F. 103— 105°. — 1-Mdhylamino-HCl, C16H18NC1, aus A.-Ä., F. 258°. — 
Hydrojodid, C15Hi8NJ; aus A., F. 243°. —  l-Dimdhylamino-KCl, C16H20NC1; aus dem 
primären Amin +  CH3J u. Na-Acetat bei 100°; aus A.-Ä., F. 216°. — Pikrat, C22H220 7N4; 
gelb, aus A., F. 177— 178°. — 4-Amino-'ÜC\, C,.,HI6NC1, aus dem 4-Tetanthrenonoxim 
mit Al-Amalgam in Ä.; aus A.-Ä., F. 267—268°. —  4-Di meth ylam 17!-o - HCl, C16H20NC1; 
aus A.-ä., F. 202°. (J. Amer. ehem. Soc. 5 8 .1570—72. 10/9. 1936. Virginia, Univ.) Bu.

P. C. Mitter und Tanima Sen-Gupta, Untersuchungen in der Anthrachinonreihe. 
Versuche, Anthrachinoncarbonsäuren vom Morindontypus zu synthdisieren. (Vgl. C. 1929. 
I. 1691.) Vff. haben zuerst die l-Oxy-2-methoxyanthrachinon-6-carbonsäure durch 
Oxydation des 1. c. beschriebenen l-Acetoxy-2-methoxy-6-methylanthrachinons mit 
CrÖ3 u. Entacctylierung des Rk.-Prod. synthetisiert. Sie bildet rote, seidige Nadeln, 
F. 195°. —  Um "sodann die l,2,5-Trioxyanthrachinon-6-carbonsäure zu synthetisieren, 
haben sich Vff. eines ganz ähnlichen Verf. bedient, wie es JACOBSON u. A dam s (C. 1925. 
I. 1075) für die Synthese eines Morindonderiv. beschrieben haben. Über das Phthalid I 
wurde die Säure i l  (X  =  H) dargestellt u. versucht, diese zum entsprechenden Anthron

HO H H, / ------\
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zu cyclisieren. Abei' von k. II2SO., wurde sie nicht angegriffen, u. h. H2SO., wirkte 
sulfonierend; auch Verss. mit P20 5 waren erfolglos. Um die Sulfonierung (vermutlich 
in p zum OH) zu verhindern, wurde die Säure bromiert (X =  Br); aber auch das Brom- 
deriv. konnte nicht cyclisiert werden.

V e r s u c h e .  5,6-Dimethoxy-2-[2'-oxy-3'-carbmethoxy-5'-broTtophenyl]-phthalid(l), 
C'lgH150 7Br. 5 g 5-Bromsalicylsäuremethylester u. 3,6 g Opiansäuro mit 13 ccm 
85°/oig. H2S04 gründlich verrieben, 2 Tage stehen gelassen, mit W. gefällt. Aus Eg., 
P. 215°. Acetylderiv., C20H17O8Br, aus Eg., F. 210°. — 5,6-Dimelhoxy-2-\2'-oxy-3’ -carb- 
oxy-5/-bromphe7iyl]-phthalid, Ci7H130 7Br. I mit 10%ig- KOH 3 Stdn. gekocht, verd. 
u. mit HCl gefällt. Aus Eg., F. 253°. — 5,6 *Dimethoxy-2-[2 '-oxy-3'-carboxy- 
benzyl]-benzoesäure (II, X  =  H), C17H10O7. 5 g I, 17 g Zn-Staub u. 100 ccm 10%ig. 
NaOH 15 Stdn. unter Rühren gekocht, Filtrat mit konz. HCl gefällt, Nd. aus 10%ig- 
Sodalsg. +  HCl umgefällt. Aus verd. Eg., F. 225°. —  ö'-Bromderiv. (II, X  =  Br), 
Ct7HI6Ö7Br. In Eg.-Lsg. mit Br über Nacht stehen gelassen, mit W. gefällt. Aus Eg., 
F. 210°. (J. Indian ehem. Soc. 13. 447— 49. Juli 1936. Caleutta, Univ.) LINDENBAUM.

Roland Scholl, Zur Frage der Konstitution des Benzoylformoins. Die früher 
(C. 1936. I. 3506) für die freien Benzoylfornioine u. ihre Monoalkyläther empfohlene 
furanoide Lactol- bzw. Lactolätherformel wurdo bereits von B la t t  (C. 1935. II. 1875) 
aufgestellt. —  Zu der Arbeit von K a r r e r  u . Litw an (C. 1936. II. 1719) wird bemerkt, 
daß Vf. die En-dioI-Formel der Formoino nicht „für unmöglich“ , sondern „nicht für 
wahrscheinlich“  gehalten habe. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 69. 2288. 7/10.1936. Dresden, 
Techn. Hochschule.) BUSCH.

Alsoph H. Corwin und Wm. M. Quattlebaum jr., Studien in der Pyrrolreihc. 
I. Darstellung einiger N-Methylpyrrole. Zur Verwirklichung neuer Pyrromethen- u. 
Porphyrinisomerien (vgl. nächst. Ref.) stellen Vff. eine Reihe von N-Methylpijrrolen 
her sowie ein N-dimetliyliertes Pyrromethan.

V e r s u c h e .  l,2,4-Trimethyl-3,5-dicarbäthoxypyrrol, durch Umsetzung des
1-Na-Salzes von 2,4-Dimethyl-3,5-dicarbäthoxypyrrols mit Dimethylsulfat, C13H]904N, 
aus Methanol umkrystallisiert, F. 113— 114°. — l,4-Dimethyl-2-forinyl-3,5-dicarbäthoxy- 
pyrrol, durch Erhitzen von 5 g 2-Formyl-3,5-dicarbäthoxy-4-methylpyrrol mit 1,1 g KOH 
u. 2,5 ccm Dimethylsulfat in CH3OH (11 ccm) auf 50° oder durch Chlorierung von
1.2.4-Trimeihyl-3,5-dicarbäihoxypyrrol mit S02C12 in Eg. bei 60°; C13H170 3N, F. 93°. —
1.2.4-Trimethyl-3-carboxy-5-carbäthoxypyrrol, CnH150 4N, F. 192° u. Zers., ergibt in der
3-faehen Menge Glycerin erhitzt, l,2,4-Trimethyl-5-carbätkoxypyrrol, C10H15O2N, F. 47°., 
~  li2,4-Trimdhyl-3-acelyl-5-carbäthoxypyrrol, C12H170 3N, F. 62°. —  1,2,4-Trimethyl-
o-äthylpyrrol, C9HläN, Kp.23 93°. —  1,3,5,1‘,3',5'-Hexamethyl-4,4'-diäthyl-2,2'-dipyrryl- 
methan, Darst. durch Erwärmen von N-Methylkryptopyrrol mit 40%ig. Formalinlsg. 
u. A., aus Methanol farblose Krystalle, F. 106°, C19H30N2. — N-Melhylmethyläthylmalein- 
imid, durch Oxydation von l,2,4-Trimethyl-3-äthylpyrrol mit Cr03 in 20%ig. H2S04 
(ebenso aus dem oben genannten Methan), farbloses öl, Kp. 215—220°. — 1,2,4-Tri- 
inclhyl-3-äthyl-5-carbäthoxypyrrol, durch Hydrierung von l,2,4-'Primelhyl-3-acetyl-5- 
carbäthoxypyrrol mit R a n e y s  Katalysator, oder durch Methylierung von 2,4-Dimethyl- 
'j-äthyl-5-carbälhoxypyrrol, C12H190 2N, Kp.2 120— 125°. — 4,3' ,5'-Trimethyl-3,5,4' - 
tJ}oarbälhoxy-2,2'-dipyrrylmethe>i, C21H270 6N2C1, Darst. durch Einleiten von trockenem 
HCl in eine Lsg. von 2,5 g 4-Melhyl-2-formyl-3,5-dicarbäthoxypyrrol u. 1,67 g 2,4-Di- 
™ethyl-3.carbäthoxypyrrol in 175 ccm trockenem A. glänzende gelbe Nadeln, Sinterung 
bei 120°. — l,2,4-Trimethyl-3-carbäthoxy-5-carboxypyrrol, CnHi50 4N, daraus 1,2,4-Tri- 
'ntlnyl-S-carbülhoxypyrrol durch Decarboxylierung C10H15O2N, F. 62°. — 1,3,5,1',3',5'- 
™e™'™*lhyl-4,4'-dicarbälh°xy-2,2'-dipyrrylmethan, C21H30O4N2, Darst. aus 1,2,4-Tri- 
wunylS-carbäthoxypyrrol u. Formalinlsg., F. 151— 152° (Hydrochlorid). (J. Amer. ehem. 
¡>oc. 58. 1081—85. 7/7. 1936. Baltimore.) Sie d e l .
\r, H. Corwin und John S. Andrews, Studien in der Pyrrolreihe. II. Der
Mechanismus der AIdeftydsynthese. von Dipyrrylmelhcnen. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. be- 
'Veisen an einigen Beispielen die PlLOTYsehe Annahme, daß bei der Dipyrrylmethen- 
synthese Tripyrrylmelhane als Zwischenprodd. auftreten können. Bei der Umsetzung
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I—Y wurde eine quantitative Ausbeute erzielt, wenn 2 Mol von Pyrrol II auf 1 Mol 
N-Mdhylpyrrolaldehyd (I) angewandt wurden. Es wurde auch das intermediär gebildete 
Tripyrrylmdhan (III) isoliert u. nachträglich mit wss. HBr gespalten. Die Umsetzung 
von Pyrrol VI mit dem N-Mdhylpyrrol (VII) hat ergeben, daß die Spaltung des ent
stehenden Tripyrrylmdhans nach 3 Richtungen möglich ist.
HiCiOOC..------..CH, HjCm-------.,COOC,H, H.C.OOC,,------ -CH, H,C,r - —„COOC.H,

H ,c l J c< P , 4- 2 h I  J cH , HBr H.C'i J----- C
H ------Xrr.Tr I H ßr.

CH,
I

IV
HsCsOOCn-------r.CH:

ii.c'J ')■

HsC.OOC.,------- ..CH, H,C|j------- .GOOCjH,
VI H , c i ^ J c < § -  +  VIl h I ^ ^ J ch»

XH N-CH,
V e r s u c h e .  l,2,4-Trimdhyl-3-carbäthoxy-5-formylpyrrol (I) durch Umsetzung 

von 2,4-Dimethyl-3-carbäthoxy-5-formylpyrrol mit Dimethylsulfat, CnHj50 3N, F. 97°. — 
1,2,4,2',4’ ,2",4"-Heptameihyl-3,3',3"-iricarbäthoxytripyrrylmdhan (III), C29H39O0N3, aus 
Methanol farbloses Prod. F. 177°; mit wss. gesätt. HBr-Lsg. Spaltung in IV u. V. — 
2,4,1',2',4',1",2",4"-Octametkyl-3,3',3"-Iricarbäthoxytripyrrylmdhan, C30H41OcN3, durch 
Kondensation von l g  2,4-Dimdhyl-3-carbäthoxy-5-formylpyrrol u. 1,85g 1,2,4-Tri- 
melhyl-3-carbäthoxypynol bei 150° mit IvHS04 als Katalysator, aus A.-W. umkrystalli- 
siert, F. 147— 148°; mit gesätt. HBr-Lsg. Spaltung in das PlLOTYsche Methen:
3,5,3',5'-Tdramdhyl-4,4'-dicarbälhoxydipyrrylmdhen, rote Nadeln, katalyt. zum Methan 
reduziert, F. 230°. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1086—90. 7/7. 1936. Baltimore.) SlEDEL.

Alfred Treibs, Synthesen von Pyrrolen mit ungegliedertem isocyclischem Ring. 
(Vgl. C. 1935. II- 692.) Ausgehend von Cycloliexenpsexidonürosit (I) u. Acetessigester 
wurde unter den Bedingungen der Kx ORR sehen Pyrrolsynthese 2-Mdhyl-3-carbäthoxy- 
Bz-tdrahydrindol (II) erhalten u. Oclahydrophenazin als Nebenprod. Auch aus Diiso- 
nitrosocyclohexanon u. Acetessigester wurde dasselbe Prod. gewonnen. —  Umsetzung von 
Dimethylglyoxim u. Acetessigester unter den Bedingungen der KNORRschen Synthese 
führte zu 2,3,5-Trimdhyl-4-carbäthoxypyrrol. — Aus Cyclopenlenpseudonitrosit wurden 
entsprechend 2-Methyl-3-carbäthoxy-4,5-cyclopc?itenopyrrol u. Dicydopentenopyrazin er
halten. Mittels modifizierter HANTZSCHScher oder BENARYsclier Synthese konnte 
Cyclohexanon mit Chloracetalddiyd u. NH3 zum Bz-Tdrahydrindol umgesetzt werden. 
Aus Chlorcyclohexanon, Acetessigester u. NH3 wurde auf neuem u. präparativ be
quemstem Wege 2-Methyl-3-carbäthoxy-Bz-tdrahydrindol (I) dargestellt. Aus Chlor
cyclohexanon, Oxalessigester u. NH3 entstand der Bz-Tdrahydriiidol-2,3-dicarbonsäure- 
monäthylester, bei dessen Verseifung die a-Car&oxi/igruppe decarboxyliert wird. — Nach 
dem Verb, sind die Bz-Tdrahydrindole u. ihre Homologen den Pyrrolhomologen ein
zureihen, auch die Cydopentenopyrrole.

V e r s u c h e .  2-Mdhyl-3-carbäthoxy-Bz-tdrahydrindol (II), aus Eg. umkrystalli- 
siert, F. 133°. — 2,3,5-Trimftliyl-4-carbäthoxypyrrol, aus A. umkrystalhsiert, F. 103 bis

bis 105°. — Cyclopenlenpseudonitrosit, 
nCOOC.H-, C5H80 3N2, aus Cyclopenten in A. unter 

Einleiten von nitrosen Gasen, F. 69 
bis 70°. — 2-Mdhyl-3-carbäthoxy-4,5- 
cydopentenopyrrol, CuHI50 2N, im Va

kuum sublimiert, weiße Krystalle, F. 146°. —  Dicydopentenopyrazin, C10H12N2, subli
miert, lange Nadeln, F. 88—89°. —  Bz-Tdrahydrindol, CpHnN, durch Erhitzen von 
Bz-Tctrahydrindolcarbonsäure mit Seesand auf 210°, sublimiert bei 102°/12 mm, F. 55°.
— Bz-Tdrahydrindolcarbälhoxycarbojisäure, C12H150 4N, aus A. Nadeln, F. 212°. — 
Bz-Telrahydrindokarbonsäure. C9Hu0 2N, durch Verseifung des vorgenannten Esters, 
aus Aceton Blättchen, F. 201°; Äthylester, CnH150 2N, durch Sublimation im Vakuum 
gereinigt, F. 78°. (Liebigs Ann. Chem. 524. 285—94. 4/9. 1936. München, Techn. Hoch
schule.) SlEDEL.
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Paul Ruggli und Charles Petitjean, Benzodipyirole. IV. Bingschluß mit einem 
ni-Phenylendihydrazon. 24. Mitt. über Stickstoff-Heterocyclen. (III. vgl. C. 1936. I. 
4571; 23. vgl. C. 1936. II. 791.) Vff. zeigen an einem Beispiel, daß man auch mittels 
der FlSCHERSclien Indolsynthese zu Deriw. des lin. m-Benzodipyrrols gelangen kann. 
Als Ausgangsmatcrial diente das von W ie l a n d  u . Mitarbeitern (C. 1931. II. 2990) 
beschriebene m-Plienylendiliydrazin. Die Darst. des erforderlichen Hydrazinpyrosulfits 
wurde verbessert: In Gemisch von 20 g N2H4-Hydrat u. 10 ccm W . 1 Stde. kräftig 
S02 eingeleitet, 100 ccm A. zugefügt u. im Kältegemisch gekühlt. 39 g weiße Krystall- 
masse, hygroskop. — Bisdesoxybenzoin - m - phenylendihydrazon, C34HS0N, =
C6H4[NH-N: C(CnH5)'CH2-C0H5]21’3. 1. m-Phenylendihydrazin u. Desoxybenzoin in 
A. V2 Stde. gekocht, Nd. nach Stehen im Eisschrank abgesaugt. 2. Nach SCHOUTISSEN 
(C. i9 3 5 .1. 2974 u. früher) dargestelltes m-Phenylendihydrazinchlorostannat in W . gel.,

0 . Na-Acetat u. alkoh. Lsg. von Desoxybenzoin zugegeben u.
S — ||* Cella 4 Stdn. geschüttelt. Aus Essigester +  h. A. Nädelchen, F. 164°.

J Jj.c.Hs — 2,3,5,G-Telraphenyl-lin. m-benzodipyrrol (nebenst.). Durch
Nn NH Verschmelzen des vorigen mit ZnCl2 entstanden nur Harze.

Der Ringschluß gelang aber wie folgt: 2 g in 20 ccm absol. A. 
suspendiert, 1 g konz. H ,S04 zugesetzt, 5 Min. auf W.-Bad gekocht, Nd. nach Erkalten 
abgesaugt. 1,1 g. Aus Xylol, F. 279°, ident, mit einem nach Japp  u . M e ld r u m  (J. ehem. 
Soc. London 75 [1899]. 1044) dargestellten Präparat. (Helv. chim. Acta 19. 928—30. 
1/10. 1936.) L in d e n b a u m .

Paul_Ruggli und Alfred staub, Über m-Phenylendipropiolsäure und m-Diacetyl- 
benzol. 25. Mitt. über Stickstoff-Heterocyclen. (24. vgl. vorst. Ref.) m-Phenylendiacryl- 
säure (diese vgl. 23. Mitt. u. früher) bildet zwar ein Tetrabromid, aber dieses ist sehr 
unbeständig. Daher haben Vff. für ihre weiteren Verss. das Tetrabromid des Dimethyl- 
esters (I) verwendet. Dieses spaltet unter der Wrkg. von A.-Pyridin im wesentlichen
2 HBr ab u. liefert II; daneben entstehen ölige Prodd., welche sich aber durch Alkali 
in die Säure V überführen lassen. Letztere erhält man besser durch Einw. von KOH 
auf die sd. alkoh. Lsg. des I unter geeigneten Bedingungen. Die ersten beiden Moll. 
HBr werden momentan abgespalten (II); dann folgen langsamer die Verseifung des 
Esters u. die Abspaltung der anderen beiden HBr-Moll. Als Zwischenprodd. wurden 
die II entsprechende Säure u. III rein isoliert. Auch Säure IV scheint in geringer Menge 
zu entstehen; sie wurde in Form von m-Acetylzimtsäure (Addition von H20  u. Abspaltung 
von C02) nachgewiesen. —■ V u. ihr Ester werden durch konz. H2S04 zur Säure VI u. 
deren Ester hydratisiert. VI spaltet als 2-fache /3-Ketonsäure leicht 2 C02 ab u. geht 
in X über, welches dem Acetophenon u. dem schon bekannten p-Diacetylbenzol ähnlich 
ist. Das Dioxim, Dihydrazon usw. des X entstehen auch, wenn man die betreffenden 
Agenzien auf VI einwirken läßt, indem sich freiwillig C02 abspaltet. Läßt man aber 
Phenylhydrazin unter milden bedingungen mit VI reagieren, so bilden sich neben vor
wiegend X-Dcriv. die Verbb. VII bzw. VIII. Der VI-Ester reagiert mit Phenylhydrazin 
unter Bldg. von IX, welches auch aus dem V-Ester durch Addition u. Ringschluß er
halten wird, während die freie V mit Phenylhydrazin nur ein stabiles Salz bildet. — 
Mit Semicarbazid liefert VI bei 0° teilweise ihr eigenes Disemicarbazon u. teilweise 
das des X, bei Raumtomp. nur das letztere. Mit NH2OH entstehen nebeneinander XI 
u. das Dioxim des X.

I  COa CIL, • CHBr ■ CHBr • CÖH4 • CIIBr ■ CH Br • COsCHa
II 00,0113 • CBr:CH • C8H4 ■ CH: CBr. CO,CH3 I I I  CO.,II• C • C • C0H4• CH: CBr■ CO,H
II  ti n : C C*H»• CH: CH■ C02II CH3.C-C„H4-C-CH,.CO,H

 ̂ CO,H• C• C • C0H4 • C • C ■ CO,H V II „  3 II * II * ’
VI C01H-CH,.CO-C0H( -CO-CHS-CO,H C6H6.NH*N N-NH.C9H5

CII3 ■ C • C6H4 • C—C1I,—CO OC—CH,—C- C,II4 • C -C H s-C O
C„E5.NH.N V III N-----------N • C„H5 CcIIs.N ------------N IX  N------------N-C0H5

v  nLT ^ O C -C H ,—C-C0H4-C—CIlo-CO
X CH3.CO.C6H 1.CO-CH3 X I ___ _• J i r »._____ (|

. -n 0 r s u c 1> e. m-Phenylendiacrylsäuretetrabromid. Beste Darst. in k. Essigester. 
m n 3 >̂ûver> F. 225— 227°. — Tetrabromid des m-Phenylendiacrylsäurexlimethylesters 
' Ci,jTIii04Br4. 50 g Ester in 250 ccm Essigester teils gel., teils suspendiert, 70 g Br 
eingetropft, Lsg. mit W. u. Disulfitlsg. bis zur Entfärbung geschüttelt, stark eingeengt,
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Krystalle mit etwas A. gewasolien. Aus A., F. 146°. — m-Phenylendi-[bromacryhäurc- 
melhylester] (II), Cj4H120 4Br2. 10 g I mit 30 ccm A. u. 10 ccm Pyridin 3 Stdn. gekocht, 
in verd. HCl gegossen, ausgeäthert, mit HCl u. KHC03 gewaschen usw. Gelbliches Öl, 
nach 3 Monaten teilweise krystallisiert. Aus A., F. 87°. — m-Phenylendipropiolsäurc (V), 
C]2H0O4. In die sd. Lsg. von 50 g I in 500—750 ccm A. nach Zusatz von etwas Phenol
phthalein zunächst 9,9 g KOH (in A.) im Maße des Verbrauchs eingerührt, vom KBr 
filtriert, langsam weitere 19,8 g KOH zugegeben, auf 50 ccm eingeengt, Gemisch von 
KBr u. K-Salz der V abgesaugt; Rest aus der eingeengten Mutterlauge. Salzgemisch 
in h. W. gel., mit HCl angesäuert, Gemisch von Säure u. K-Salz wieder in h. W. gel. 
u. HCl-Uberschuß zugesetzt. Aus W. oder verd. A. haardünne Nadeln, F. 209°. Mit 
sd. CH30H-H2S04 der Dimeihylester, C,4H10O4, aus A., F. 93°. Diäthylester, F. 56°. — 
Zwischenprodd.: I wie oben in 3 Stufen mit jo 2 Moll. KOH behandelt, die Salzndd. 
in W. gel. u. mit verd. HCl fraktioniert gefällt. Außer V wurden erhalten: m-Phenylendi- 
[bromacryUäure] (nach II), C12Hs0 4Br2, aus A. Nädelchen, F. 215°. Phenylen-l-propiol- 
säure-3-[bromacrylsäure] (III), CI2Hv0 4Br, 2 H20, Blättchen, F. 67°, durch Erhitzen 
auf W.-Bad wasserfrei, aus absol. A. Nädelchen, F. 161°.

Isophthaloyldiessigsäure (VI), C12Hi0O0. 5 g V (oder Gemisch mit ihrem K-Salz) 
bei Raumtemp. in 75 ecm konz. H2S04 eingerührt, nach Stehen über Nacht in Eiswasser 
gegossen. Nach Trocknen auf Ton für weitere Zwecke genügend rein; nach Umfällen 
aus eiskalter verd. Sodalsg. u. Trocknen im Exsiceator F. 116° unter C02-Entw. Ist 
trocken ziemlich beständig, verliert aber in feuchtem Zustand leicht C02, in W. bei 60°, 
in A. schon bei 45°. In A. mit FeCl3 dunkelviolett. —  Dimethylcster, C14H140 6. V-Ester 
bei —10° in konz. H2S04 eingetragen, 4 Stdn. bei — 5° stehen gelassen, auf Eis gegossen, 
ö l ausgeäthert usw. Aus Essigester Nadeln, F. 68°, 1. in NaOH oder Soda (als Enol), 
durch Säure wieder fällbar. In A. mit FeCl3 violett. — m-Acetylbenzoylessigsäuredi- 
[phenylhydrazon] (VII), C23H220 2N4. Aus VI in A. mit Phenylhydrazin bei 0° (12 Stdn.). 
Aus Toluol gelbliche Krystalle, F. 210°, 1. in verd. Soda u. konz. HCl. Filtrat entwickelt 
beim Erwärmen auf Raumtemp. C02 u. scheihet das X-Di-[phenylhydrazon] aus. —
3-[m-Acetylphenyl]-l-phenylp!frazolon~(5)-phenylhydrazcm (VIII), C23H20ON4. Wie vorst., 
aber gleich bei Raumtemp. Ausbeute 10%- Aus A. weiße Blättchen, F. 230—232° 
(Zers.), uni. in Soda, 1. in w. verd. NaOH u. k. konz. HCl. Aus dem Filtrat unter C02- 
Entw. 60% X-Deriv. — w ■ Phenyle7i-3,3'-di-[l-phenylpyrazolon-(5)] (IX), C24H180 2N4. 
Durch kurzes Kochen des VI- oder V-Dimethylesters in A. mit Phenylhydrazin. Nach 
Umfällen aus NaOH aus A., F. 263°. — Di-[phenylhydrazin\-salz der V, C ^H o^N ,. 
Darst. in A. Aus A., F. 166°. — Vi-Disemicarbazon, C,4H 1(iOaN6. In A. mit Semi- 
carbazidlsg. bei 0° (12 Stdn.); Nd. mit Sodalsg. verrieben, Filtrat mit Säure gefällt. 
F. 232°. In Soda uni. Anteil ist das X-Deriv., welches auch aus dem VI-Deriv. durch 
Erwärmen mit Lösungsmm. unter C02-Verlust entsteht. — m-Phenylcn-3,3'-diisoxazolon 
(XI), C1?H80 4N2. Aus VI u. NH2OH-Hydrochlorid in Ä. bei 0°; nach 1 Stde. etwas 
verd. HCl zugesetzt u. eingeengt. Krystalle, F. 190° bei raschem Erhitzen, sonst erst 
bei ca. 230° verkohlend, 11. in Soda. In A. mit FeCl3 dunkle, schmutzige Färbung. 
Aus der Mutterlauge das X-Dioxim. — m-Diacetylbenzol (X), C]0H10O2. 1 g VI mit 
40 ccm 10°/oig. H»S04 bis zur beendeten C02-Entw. auf W.-Bad erhitzt; beim Kühlen 
auf — 10° Ausfall weißer Nadeln. Aus wss. A., F. 32°, unzers. destillierbar, wl. in k., 
zl. in h. W. Di-[phenylhydrazon], C22H22N4, aus A. gelbe Nädelchen, F. 115°, zersetzlich. 
Discmicarbazon, C12HK,Ö2N„, weißes Pulver, F. 238— 240°, 1. in konz. HCl. Dioxim, 
C,0H12O2N2, aus A. weiße Nädelchen, F. 204°. —  m-Acetylzimtsäure, CnH10O3. Krystalli- 
siert vor X” aus, wenn man die Rk.-Folge V, VI, X mit nicht umkrystalhsierter V vor
nimmt, welche offenbar etwas IV enthält. Aus Soda umgefällt, dann aus A. weiße 
Nädelchen, F. 128°. (Helv. chim. Acta 19. 962—72. 1/10. 1936. Basel, Univ.) Lb.

Georg Dedichen, Über Oxalhydrazidin und einige helerocyclische Ringkomplexe. 
Die von Cu r t iu s  u. Vf. (J. prakt. Chem. [N. F.] 50. 253. 52. 272) durch Anlagerung 
von Hydrazin an Dicvan erhaltene u. als „Carbohydrazimin“  beschriebene Verb. 
C2HsNc besitzt sehr wahrscheinlich die Konst. I. Denn erstens kaim sie auch ausRubean-
wasserstoff, [H2N • C : S]2, u. N2H4 dargestcllt werden. Ihre Bldg. aus Oxaldiimino-
äthyläther, [NH: C-OC2H5]2, u. N2H., scheint für die Formel [NH: C-NH-NH2]2 zu 
sprechen, aber es ist wahrscheinlich, daß sich das N2H4 zuerst an die Bindung C : N 
anlagert. Wenn die Verb. eine Hydrazogruppe enthielte, sollte sie zu einer Azoverb. 
oxydierbar sein, was aber nicht der Fall ist. Ferner kondensiert sich die Verb. mit 
Glyoxal u. a-I)iketonen zum Bistriazin u. dessen Deriw. (IV, R =  H, Alkyl oder
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Aryl). Allo Tatsachen werden durch Formel I zwanglos erklärt. Vf. bezeichnet die 
Verb. als Oxalhyärazidin. — I ist eine ziemlich starke zweispurige Base u. bildet mit 
Säuren wohl charakterisierte Salze, welche in W. mit saurer Rk. 11. sind. Mit Aldehyden 
u. Ketonen (auch Acetessigester u. ähnlichen Verbb., sowie Brenztraubensäure) kon
densiert sieh I zu Verbb. von den allgemeinen Formeln II u. III. Diese sind viel be
ständiger als I selbst u. wirken auch nicht so stark reduzierend wie I; die bas. Eigg. 
sind stark abgeschwächt oder ganz verschwunden; durch sd. Säuren werden die Verbb. 
wieder in die Komponenten gespalten. — Schon Rinman (Ber. dtsch. ehem. Ges. 
30 [1897]. 1194) hat gefunden, daß I durch sd. H -C02H in das Bistriazol (V) um
gewandelt wird. Vf. hat die Rk. wiederholt. Das eigentliche Rk.-Prod. ist N-Formyl-V; 
es wird durch sd. HCl zu V hydrolysiert. Die Homologen (YII) wurden durch Kochen 
des I mit Säureanhydriden erhalten; die zuerst gebildeten N-Acylderiw. (VI) wurden 
isoliert. Durch Benzoylierung des I in alkal. Lsg. entsteht VIII, welches sich zu VII 
(R =  C<jH5) dehydratisieren läßt. Die Bistriazole sind zugleich schwache zweisäurige 
Basen (Salze leicht hydrolysierbar) u. sehr schwache Säuren (11. in verd. Alkalien u. 
NH4OH). Sie bilden mit Metallsalzen, besonders AgN03, wl. Additionsprodd. — 
I reagiert mit Phenylsenföl sehr leicht unter Bldg. des Additionsprod. IX. Ein cycl. 
Prod. wurde nicht erhalten. — Auch mit Cyansäure bildet I nur das Additionsprod. X , 
dessen Dinitrat schon T h ie l e  u . SCHLEUSSNER (Liebigs Ann. Chem. 295. 162) auf 
anderem Wege erhalten haben. X wird durch sd. Acetanhydrid in XI umgewandelt. — 
Mit HNOa reagiert I unter Bldg. des Bistelrazols (XII), welches sich wie eine ziemlich 
starke zweibas. Säure verhält u. wl., im trockenen Zustand äußerst explosive Metall
salze bildet. Die Alkalisalze sind 11. in W. u. auch weniger explosiv.

1Y

' NH2 - NH* r n h 2 -i
—C :N 'N H 2

II
2 — ¿ : N ' N:  CH-R 3

III - ¿ : N - N : C < ^

N =C R —CR 
—¿ = N — Ñ . 

-C-R
Ä

NH, X 
—Ó: N • NH • CO -NH,

V II NH—  
-C—N-

NH------CH
V i ii 

—C = N —N
NH* V III

-0 :N -N H -C O -C eH,
N (C 0 -C H 3)-

- 0 = N —

VI

-C-NH-CO-CH 
-N X I

N(CO-R)—C-R
C N-----N

NHj IX  
¿:N -N H -C S.N H -C 6Ht

NH------N
—C = N —N

X II

V e r s u c h e .  Oxalhyärazidin (I), C2HSN0, H ,0. 1. In Gemisch von 1 Teil N2H4- 
Hydrat u. 2 Teilen 50°/oig- A. unter gutem Kühlen u. Schütteln mäßigen Strom von 
Dicyangas leiten, nach Abscheidung von Krystallen Einleiten unterbrechen, in Eis 
stehen lassen, Nd. absaugen u. mit 20°/o>g- A. wasolien; aus der Mutterlauge durch 
erneutes Einleiten von (CN)2 weitere, weniger reine Mengen. 2. Rubeanwasserstoff 
in 20°/pig. A. suspendieren, auf W.-Bad unter Schütteln berechnete Menge N2H4- 
Hydrat eintropfen, nach Lsg. u. beendeter H2S-Entw. abkühlcn. 3. Durch kurzes 
Schütteln von Oxaldiiminoäthyläther mit N2H4-Hydrat (geringer Überschuß). Aus 

g- A. farblose Nadeln, F . gegen 180° beim Einführen in Bad von ca. 160°, sll. in 
h. W., wl. in A., sonst uni., trocken u. bei Luftabschluß haltbar, an der Luft gelb. 
Wss. Lsg. zers. sich beim Stehen unter Bldg. eines gelben Nd. Reduziert sehr stark 
k. ammoniakal. Ag-Lsg. u. w. FEHLING sehe Lsg. Wss. Lsg. entwickelt mit NaOCl- 
Lsg. sofort N; Oxalsäure nachweisbar. — Hydrochlorid, C2HSN0, 2 HCl. Aus h. alkoh.- 
wss. Lsg. des I mit h. starker HCl. Aus salzsaurem A. gelbliche Nadeln, welche sich beim 
Erliitzen aufblähen. —  Sulfat, C,HaNc, H2S04. Aus h. alkoh. Lsg. mit verd. H2S04. 
Weißes Krystallpulver, beim Erhitzen wie voriges. —  Nitrat, C2H8N0, 2 HNOa. Analog 
mit Vorsicht. Perlmutterglänzende Blättchen, beim Erhitzen verpuffend. —- Oxalat, 
W , , ,  C2H20 4, weiße Blättchen. —  Die wss. Lsg. des I gibt mit CuS04 blaugrünen 
«d., mit HgCl2, CdS04 u. AgN03 weiße Ndd., mit Pb-Salzen gelbe, mit Fe- u. Co-Salzen 
gelbe bis rote Färbungen. Analysiert wurden: C2HaNe, 2 AgN03, etwas über 100° 
verpuffend; G^HsNa, 2 HgCl2- Mit Ni-Salzen in ammoniakal. Lsg. gibt I intensive 
Blaufärbung; Rk. sehr empfindlich, noch positiv bei 1 Teil Ni in 3 000 000 Teilen W. 
~  Dibenzyliden-l (nach II), ClcH16N0. I in A. mit Benzaldehyd u. etwas HCl einige 
n w Wochen. Aus A. bronzefarbige Blättchen, F. 218°. — Disalicyliden-l, ClcH16 
0 2iS8, aus A. gelbe Nadeln, F. 220°, wl. in verd. Säuren, 11. in Alkalien, auch Carbo
naten, Mit FeCl3 tief rot. — Dianisyliden-l, C18H20O2N6, aus Essigester weißes Krystall-
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pulvcr, F. 245° (Zers.). —  Diisopropyliden-l (nach III), CSH16N„. Aus I u. Aceton 
in sd. A. Weiße, perlmutterglänzende Blättchen; aus Essigester, F. 200°, 11. in verd. 
Säuren, durch NH.,OH wieder gefällt. — Dibenzhydryliden-1, C28H24N6. Mit Benzo- 
phenon u. etwas HCl in sd. A. (3 Stdn.). Aus Chlf. u. A. hellgelbe Nadeln, F. 295°. — 
Verb. ClsH»0Na (nach III). Ebenso mit Acetophenon. Aus A. u. Chlf. gelblichweiße 
Nadeln, F ."215°. — Verb. O n H ^ N ,  (nach III). I in CH3OH mit Acetessigester 
mehrere Stdn. kochen, meisten CH3OH abdest., erstarrten Rückstand abpressen. Aus 
30%ig. A. weiße Krystalle, F. 102°. — Verb. C\JL0OzNc> (nach III). Mit Acetylaceton 
in'sd. A. Gelbes Pulver; aus Bzl., F. 155°. — Verb. Cs/ / 1204iV6 (nach III). Mit Brenz- 
traubensäure in schwach saurer Lsg. Aus W. fast farblos, feinkrystallin, kein F., sll. 
in verd. Alkalien, aber auch in konz. Säuren. Bildet in W. wl. Metallsalze. K-Salz, 
bernsteingelbe, in W. 11. Krystalle. Wird durch w. konz. H2S04 völlig zers. unter Bldg. 
von NjH.,-Sulfat.

Bistriazin (IV, R =  H), C0H4N,.. Schwach saure wss. Lsg. des I mit Glyoxal 
versetzen; erst Fluorescenz, später amorpher, gelber Nd., meist uni., etwas 1. in starker 
H-CO,H u . konz. H2S04. Reinigung aus H-C02H-|- NH4OH oder auch W. Sehr 
resistent gegen Oxydationsmittel. — Tetramethylbistriazm (IV, R  =  CH3), c 10h 12n 6.
I unter Kühlung mit der berechneten Menge Diacetyl versetzen; tief rote Lsg., dann 
krystallin erstarrend; absaugen, mit k. W. waschen. Aus wenig W. gelbliche Nadeln 
mit 2 H20, F. 166°, 11. in W., Säuren u. Alkalien. Wird von Oxydationsmitteln leicht 
angegriffen u. entfärbt sofort Bromwasser. Gibt in Chlf. mit CH3-C0C1 ein rotgraues 
Prod. u. in W. oder A. mit AgN03 ein Additionsprod., aus W. oder 50°/o>g- A. grün
gelbe Blätter, beim Erhitzen verkohlend oder verpuffend. Bildet auch mit anderen 
Metallsalzen Additionsprodd. — Tetraplienylbistriazin (IV, R  =  C6H5), C30H20N0.
I in A. -f- etwas HCl mit der berechneten Menge Benzil 3— 4 Stdn. kochen. Aus viel 
Toluol gelbe Nadeln, F. 297°, meist swl., uni. in W., Säuren u. Alkalien, 11. in konz. 
H2S04-HN03. —  Bistriazol (V), C4H4N6. 5 g I in 35 g starker H -C02H lösen, ca. 
l/4 Stde. kochen (gelbe Krystalle), ca. 20 ccm konz. HCl zugeben, bis zur Lsg. kochen 
u. einengen; beim Erkalten Kryställchen des Hydrochlorids; diese in W. lösen, mit 
NH4OH neutralisieren. Weißes Krystallpulver, sublimierbar, wl. in W. u. organ. 
Mitteln, sll. in verd. Säuren, daraus durch W. wieder fällbar, 11. in verd. Alkalien u. 
NH4OH; scheidet sich aus der NH4OH-Lsg. im H2S04-Vakuum in schneeweißen 
Nadeln ab. Ag-Salz weiß, käsig. —  Hydrochlorid, C4H4N6, 2 HCl, aus verd. HCl weiße 
Nadeln, wl. in A. u. Ä. Sublimiert unter Zers. — Nitrat, C4H4N6, 2 HN03, aus verd. 
IIN 03 mkr. weiße Nadeln, beim Erhitzen verpuffend, wl. in W .; wird daher aus der 
wss. Lsg. des Hydrochlorids durch HN03 gefällt. —  Diacetyl-I (analog VIII). Lsg. 
des I in Eg. mit Acetanhydrid versetzen. Weiß, kein F. Geht beim Erhitzen unter 
W.-Abspaltung in VII (R =  CH3) über. — Diacetyldimeihylbistriazol (VI, R  =  CH3), 
Cl0H12O2N6. Durch 2-std. Kochen des I mit Acetanhydrid. Aus A. farblose, seidige 
Nadeln, F. 245° (Zers.). Wird durch sd. verd. Säuren oder Alkalien entacetyliert. — 
Dimethylbistriazol (VII, R =  CH3), C6HSN0. Wie vorst.; nach erfolgter Lsg. kurz 
kochen, HCl zugeben u. weiter kochen, dann eindampfen, aus verd. HCl umlösen u. 
mit NH4OH zerlegen. Weiße Krystalle, dem V völlig gleichend. — Hydrochlorid, 
CcHrN6, 2 HCl, aus verd. HCl Krystalle. — Dipropionyldiäthylbistriazol (VI, R  =  C£H5), 
Cj4H20O2N0. Wie oben mit Propionsäureanhydrid. Aus A. seidige Nadeln, F. 192°, 
bei langsamem Erhitzen sublimiercnd. — Diäthylbistriazol (VII, R  =  C,H5), C6H12N6. 
Voriges kurz mit HCl kochen u. mit NH4OH neutralisieren. Aus A. weiße Krystalle, 
sublimierbar, zwl. in sd. W. u. NH4OH. —  Hydrochlorid, CSH]2N6, 2 HCl, aus verd. 
HCl Krystalle. —  Verb. C$HlzNc, AgN03, weiß, uni. in NH4OH, 1. in HN03, am Licht 
schwarz. —  Dib-utyryldipropylbistnazol (VI, R =  C3H7), CiSH2s02N6. Mit Butter- 
säureanhydrid. F. 146°. — Dipropylbistriazol (VII, R  =  C3H7), C10H16N „ den obigen 
gleichend. — Dibenzoyl-l (VIII), ClcH160 2N6. Alkal. Lsg. des I mit der berechneten 
Menge C,,H5 • COC1 schütteln, in A. gießen oder durch CÖ2 fällen. Weiß, 1. in Säuren 
u. Laugen, uni. in NH4OH u. Carbonaten. — Diphenylbütriazol (VII, R =  CGH5), 
ClcHI2N6. 1. Durch Erhitzen des vorigen auf ca. 120“. 2. I mit überschüssigem Benzce- 
säureanhydrid auf W.-Bad bis zur Lsg. erhitzen, mit HCl kochcn, Benzoesäure ab
filtrieren' Rest mit A. entfernen, wss. Lsg. einengen, Hydrochlorid zerlegen. Durch 
Vakuumsublimation weiße Krystalle, ohne F., uni. in Alkalien, etwas 1. in w. Säuren.

OxaIdiamiddi-[phenylthiosemicarbazen] (IX), CKHlsN6S2. I in verd. A. mit Phenyl
senföl erwärmen u. stehen lassen. Aus Eg., F. 288° (Zers.), meist wl. — Oxaldiamid- 
disemimrbazon (X), C4H10O.NS. 1 g I in 18 ccm n. HCl lösen, wss. Lsg. von 2 g K-Cyanat
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zugeben, Nd. mit W., A. u. A. waschen. Fast weiß, amorph, genügend rein, aus viel 
W. winzige weiße Nadeln, welche sich beim Erhitzen zers., 11. in verd. Säuren, zl. in 
verd. Alkalien. Reduziert k. ammoniakal. Ag-Lsg. — Nitrat. Lsg. in verd. HN03 
einengen, Rrystalle mit etwas A. waschen, abpressen, in A. suspendieren, mit wenig 
HN03 u. W. bis zur Lsg. kochen. Weiße Nadeln, F. 223— 224° (Zers.). — Diacetyl- 
diacetaminobistriazol (XI), C12H140 4N8. Durch 4-std. Kochen des X mit Acetanhydrid; 
beim Erkalten Krystalle. Aus A. weiße, asbestähnliche Nadeln, F. 236° (Zers.), 11. in 
W. u. organ. Mitteln. Durch längeres Kochen mit verd. Säuren bilden sich unter völliger 
Entacetylierung Salze des Diaminobistriazols. —  Bisletrazol (XII), C2H2N8. 2 g I in 
100 ccm W. +  20 ccm verd. HN03 lösen, konz. wss. Lsg. von 5,5 g AgN03 zugeben, 
bei 0° Lsg. von 2,5 g NaNO» eintropfen, weißen, käsigen Nd. absaugen, waschen, in 
w. W. suspendieren, mit H2S zerlegen, Filtrat einengen. Weiße, seidige Nadeln, F. 254° 
unter Explosion, sll. in W., wl. in A. u. Aceton, sonst uni., beim Erhitzen verpuffend, 
durch Schlag detonierend. —  Cu-Salz, C2N8Cu. In A. mit der berechneten Menge 
Cu-Acetat; mit W. säurefrei waschen. Blaugrüne Blätter, meist wl. —  Ba-Salz, 
C2N8Ba, 2 H20. Wss. Lsg. mit 0,1-n. Barytlsg. u. Phthalein neutralisieren u. einengen. 
Weiße Nadeln, aus 50°/0ig. A. umkrystallisierbar, beim Erhitzen verpuffend, durch 
Schlag nicht explodierend. — NH^-Salz, C,N8(NH4)2. In starkem NH,OH lösen, 
einengen, Nd. abpressen, in W. lösen, mit A.-Ä. fällen. Weißes Krystallpulver, beim 
Erhitzen verpuffend. (Avh. norsk. Vidensk.-Akad. Oslo. I. Mat.-nat. Kl. 1936. Nr. 5. 
38 Seiten.) L in d e n b a u m .

P. C. Mitter und s. S. Maitra, Studien in der Isoflavonreihe. Die Konst. des 
Cyanotnaclurins ist noch nicht sicher festgestellt; eine Isoflavonformel (I) würde das 
ehem. Yerh. des Cyanomaclurins ebensogut erklären wie die bisher aufgestellten Flavan- 
u. Flavanonformeln. Vff. versuchten einen Dimethyläther von I darzustellen. Es gelang 
zwar, 2,4-Dimethoxyphenylacetonitril mit Phloroglucin zu II zu kondensieren, doch 
war es nicht möglich, daraus den Dimethyläther von I zu erhalten. Das nach A l l a n  
u. R o b in s o n  (J. ehem. Soc. London 125 [1924]. 2192) erhaltene Methylisoflavon III 
l. sich in konz. II2S04 rötlich u. gibt mit FeCl3 eine vorübergehende Violettfärbung, 
die nach einiger Zeit in Braun übergeht; beim Erwärmen mit verd. NaOH entsteht 
keine Blaufärbung. —  Azladon, ClsH150 4N, aus 2,4-Dimethoxybenzaldehyd, Hippur
säure, Na-Acetat u. Acetanhydrid beim Erhitzen. Gelbe Nadeln aus A . oder Eg., 
F. 168°. 2,4-Dimethoxyphe?iylbrenztraubensäure, CnH12Oä, beim Kochen des Azlactons 
mit 10%ig. NaOH. Nadeln aus Eg., F. 156°, geht an der Luft in eine zähe M. über. 
Oxim, CnHi30 5N, Krystalle aus Äthylacetat +  PAe., F. 145° (Zers.). 2,4-Dimethoxy- 
phenylacetonitril, C,0HnO2N, aus dem Oxim u. Acetanhydrid auf dem Wasserbad. 
Nadeln aus A., F. 76°. c)-[2,4-Dimethoxyphenyl]-2,4,6-trioxyacetophenon, ClcHI60 6 (II),

0 o
n°-| Y V h  HO-(/ \ / V -C H , HO-i/N yOH

/\ ^ c - c « n , ( o i n !-‘  ^ c -c.b s w c h ,). 1̂  J-c o -chs-c .iw o c h .)»

u i  C0 1 HO C0 III H O  II
aus dem vorigen durch Einw. auf Phloroglucin u. ZnCl2 in ätli. HCl u. Kochen des 
Rk.-Prod. (rötlichorange Krystalle) mit W. Tafeln, F. 175°. Kondensiert sich nicht 
mit Athylformiat - f  Na. Gibt mit Benzylchlorid u. K 2C03 in sd. Aceton das Dibenzyl- 
deriv., C30H28O0, Nadeln aus A. - f  Eg., F. 135°. 5,7-Diacetoxy-2',4'-di?nethoxy-2-methyl- 
tsoflavon, C22H20O8, aus II mit Acetanhydrid u. Na-Acetat bei 175—180“. Sandigo 
Krystalle aus A., F. 204—205°. Liefert mit alkoh. KOH auf dem Wasserbad 5,7-Di- 
oxy-2',4'-dimethoxy-2-methylisoflavon, C18H16Oe (III), sandige Krystalle, F. 213—214°. 
(J. Indian, ehem. Soc. 13. 236— 39. April 1936. Kalkutta, Univ. College of Science.) Og .

C. Mannich und P. Schumann, über 3,5-alkylierte 4-Oxopiperidine. oc,a'-Dialky- 
_IJe Acetondicarbonsäureester werden mit Formaldehyd u. freiem Methylamin bei ge

wöhnlicher Temp. zu 3,5-alkylierten 4-Oxopiporidindicarbonsäureestem kondensiert; 
andere Aldehyde sind nicht verwendbar. Durch Erhitzen mit 25%ig- HCl werden aus 
den Estern durch Verseifung u. Decarboxylierung über die /?-Ketosäuren 3,5-substituierte 
liperidone erhalten; bei dem allylsubstituierten Ester kommt es zur Bldg. eines 
Oxetonderiv. (vgl. folgendes Ref.). Die Substituenten in 3 u. 5 befinden sich stets in 
cis-Stellung. Die Piperidone sind fl. u. gut haltbar; durch erschöpfende Methylierung 
nach H ofm an n  lassen sie sich n. abbauen.

V e r s u c h e .  1 - Methyl-3,3 (cis) -diäthgl -1 - oxopiperidin-SM-diearhonsäurediäthyl- 
zster, aus Diäthylacetondicarbonsäurediätliylester in A. +  2 Mol Formaldehyd in



90 D.,. P r ä p a r a t iv e  o r g a n is c h e  C hem ie. N a t u r s t o f f e .  1937. I.

35°/0ig- was. Lsg. u. 1 Mol Methylamin, 2 Tage stehen, A. abdest., ansäuern, ausäthern; 
aus der salzsauren Lsg. mit K 2COn die Base als hellbraunes ö l; mit Überchlorsäure 
Perchlorat, CJ0H2,O5N, HC104, aus Isopropylalkohol Nadeln, aus W. Prismen, F. 166°. 
Aus diesem die Base. Kp .13 176°. Chlorhydrat aus Essigester, F. 147°. Pikrat F. 143°. 
Jodmethylat, C17H300 6NJ, aus W. F. 164—165° (Zers.). —  l-Methyl-3,5(cis)-diäthyl-4- 
oxopiperidin, aus obiger Base durch 8-std. Kochen mit HCl, ausäthern u. aus der sauren 
Lsg. die Base mit 50%ig. KOH fällen; Kp .12 97°. Bromhydrat, C10H,9ON, HBr, aus 
Aeoton F. 168— 169°. Hydrochlorid, F. 133— 135°. Jodmethylat, CiYHjjONJ, aus Ä. 
F. 254° (Zers.). Oxim, Cj0H20ON2, HCl, aus Isopropylalkohol F. 196°. — 1-Metliyl-
3,5(cis)-diäthyl-4-oxypiperidin, rt-Form (y-Form), C10H21ON, aus dem bromwasserstoff
sauren Salz der Ketobase in W. u. 3%ig. Natriumamalgam in essigsaurer Lsg. unter 
Kühlung; aus dem Filtrat mit Carbonat die feste Base; aus PAe. Nadeln, F. 99°. Hydro
chlorid, F. 188— 189°. Perchlorat, aus Essigester Stäbchen, F. 154— 156°. Jodmethylat, 
C11H2lONJ, aus A. F. 251— 252,5°. Benzoesäureester, durch Erhitzen auf 100° mit der 
doppelten Menge Benzoylehlorid. Benzoesäureesterjodmethylat, C18H280 2NJ, aus Aceton- 
Essigester Krystalle, F. 220° (210° sintern). ß-Form, Mutterlaugen der a-Form aus
äthern; ICp.,3 118—122°. Jodmethylat, CnH2iONJ, F. 250—251° (Miscli-F. mit a-Form: 
243—244°). Benzoesäureester jodmethylat, C18H230 2NJ, F. 260°. — l-Metliyl-3,5(cis)- 
diallyl-4-oxopiperidin-3,5-dicarbonsäurediäthylester (I), C1sH270 5N, ähnlich wie oben, 
Kp.j, 183— 184°. Hydrochlorid, ClsH2T0 5N, HCl, aus Aceton, F. 131°. — 1-Methyl-
3,5-di-ß-bromproprjl-4-oxopipcridin-3,5-dicarbonsäurediäthylestcr, ClftH230 5NBr2HBr, aus 
vorigem u. HBr +  Eg., 10 Tage bei Zimmertemp. stehen; eindampien; aus A. F. 160°. —
l-Methyl-3,5(cis)-dipropyl-4-oxopiperidin-3,5-dicarbonsäurediäthylesler, C^H^OsN, durch 
Hydrierung von I in A. mit Platinoxyd; Base dickes Öl, Kp .,2 185— 186". Hydrochlorid, 
aus Aceton F. 138°. — l-Methyl-3,5(cis)-dipropyl-4 -oxopiperiain, C12H23ON, aus vorigem; 
20 Stdn. mit HCl kochen, mit Carbonat fällen, Kp.n 120°. Bitartrat,- aus W. F. 81—82°. 
Oxim, Hydrochlorid, C12H21ON2, HCl, aus Isopropylalkohol Zers. 225°. Freies Oxim, 
C1S,H210N2, aus Essigester F. 93—94°. Jodmethylat, C13H20ONJ, aus A.-Essigester, 
kleine Rhomben F. 165—168° (vorherige Verfärbung). Daraus das Jodmethylat der 
des-Base, C,,H2SONJ, durch Lösen in W. u. Erwärmen mit KOH, in Ä. aufnehmen u. mit 
Methyljodid versetzen. Aus A. mit Essigester fällen, F. 148°. —  a,a'-Dipropyldivinyl- 
keton, CjjHjsO. voriges mit KOH übergießen, erwärmen; Dest., Kp .,2 84— 85°. — 
a ,a'-DimethyIdibutylketon, . P u ?  22O., aus vorigem in Methanol durch Hydrieren; 
Ivp.13 86°. — l-Mcthyl-3,5(cis)-dipropyl-4-oxypiperidin, a- (=  ip-) Form, C12H25ON, durch 
Red. von II mit Natriumamalgam in essigsaurer Lsg., mit Soda fällen; aus Ä. F. 112 
bis 113°. Mit Natriumamvlat keine Umlageruns;. Perchlorat, F. 113— 115°. Nitrat, 
F. 137— 138°. Sulfat, F. 170— 171°. Jodmethylat, C13H2SONJ, F. 167— 168°. Salzsaurer 
Benzoesäureester, ClsH2i,02N, HCl, durch 6-std. Kochen der Base mit der doppelten 
Menge Benzoylchlorid; Rückstand aus Essigester, F. 109— 111°. Erzeugt auf der Zunge 
deutlich Anästhesie. Freier Benzoesäureester, durch Fällen mit Kaliumcarbonat, Öl. 
Pikrat des Esters, aus 50%ig. A. F. 190— 193°. Jodmethylat, C20H32O2NJ, F. 270— 272°. 
ß-Form, Cj2H25ON, durch Ausäthern der Mutterlaugen der a-Form. Enthält noch 
a-Form; trennen mit Ä.; aus diesem Öl, erstarrt auf Kältemischung; in Aceton lösen u. 
langsam mit W. fallen, Nadeln, F. 63— 65°. Durch Erhitzen in sd. Anilin mit Natrium- 
amylat im Rohr (20 Stdn.) tritt U m l a g e r u n g  in die a-Form ein. Jodmethylat, 
C13H29ONJ, F. 225— 227°. Pikrat des Benzoesäureesters, aus A. F. 205— 209°. Jod
methylat des Esters, C20Hn2O2NJ, F. 295°. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 69. 2299—2305. 
7/10. 1936. Berlin, Univ.. Pharmazeut. Inst.) HÄNEL.

C. Mannich und P. Schumann, über tricydische Oxetonderivate. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Verseifung von l-Methyl-3,5-diallyl-4-oxopiperidin-3,5-diearbonsäurediäthylester (I) 
liefert unter gleichzeitiger Decarboxylierung nicht das erwartete 3,5-Diallyloxopiperidin- 
deriv., sondern ein Oxetondcriv. II (vgl. VOLHARD, Liebigs Ann. Chem. 267 [1892]. 89) 
mit tricycl. Struktur. Der Oxetonring läßt sich ohne Veränderung des Piperidinringes 
aufs pal t'en (III); letzterer kann durch Methylierung abgebaut werden, ohne daß das 
Oxetonsystem verändert wird (IV); durch erneute Methylierung u. Abspaltung von Tri
methylamin wird V erhalten. III läßt sich zur Alkoholbase reduzieren, ohne daß Br 
abgespalten wird. Durch Verwendung von a.a'-Diallyleyclohexanon wird der Oxeton- 
körper VI erhalten. In I befinden sich die Allylgruppen in cis-Stellung; bei der Ringbldg. 
von III wird ein Ring zwischen in eis-Stellung, der andere zwischen in trans-Stellung 
zueinander stehenden Gruppen geschlossen. Ersterer ist spannungsfrei, während der zweite 
Spannungen aufweist, die aber nicht groß genug sind, um eine Ringbldg. zu verhindern.
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V e r s u c h e .  l,5',5"-Trimethylbis-[tetrahydrofurano']-3',2',3,4,2'',3",4,5-piperidin 

(II), C12H210,N, aus salzsaurem I durch 8-std. Kochen mit HCl u . Übersättigen mit 
K2C03; wasserlösliche PI., Kp.u 113°. Hydrochlorid, aus Aceton oder A., P. 220— 221°. 
Jodmethylat, C13H240 2NJ, aus Aceton u. Isopropylalkohol, P. 237— 238° (Zers.). —
2.5.5.8-Dioxido-4-\dimethylaminomethyV\-6-methylennonan (IY), aus vorigem Jod- 
methylat u. Silberoxyd in W., Filtrat cinengen u. Rückstand auf 175° erhitzen. Dost., 
Kp.u 115°, Öl mit W.-Dampf flüchtig. Hydrochlorid, hygroskop. Pikrat, aus W. F. 147°. 
Jodmethylat, C14H20O,NJ, F. 207— 208°. — 2,5,5,8-Dioxido-4-[dimethylaminomeihyl]-C>- 
methylnonan, Jodmethylat (VII), C14H290 2NJ, aus dem Jodmethylat von IV durch 
Hydrierung in W. mit Platinoxyd +  H2. Aus Methanol-Essigester, F. 195— 197°. —
2.5.5.8-Dioxido-4,6-dimethylennonan (V), CuTI1G0 2, Jodmethylat von IV mit Silberoxyd 
behandeln, Filtrat dest., Badtemp. bis 200° steigern. Destillat ausäthern, öl, Kp .,3 86 
bis 87°. — 2,5,5,8-Dioxiclo-4-methyle7i-6-melhylno7ian (VIII), CnHls0 2, aus YII u. Silber
oxyd, Fl., Kp .13 84—88°. —  2,5,5,8-Dioxido-4,G-dimethylno7um, CuH20O2, a) durch 
katalyt. Hydrierung von V in Methanol mit Platinoxyd +  H2; Fl., Kp .13 94—98°; 
b) durch Hydrierung von YIII. —  J-Mcthyl-3,5(cis)-di-lß-brompropyl]-4-oxopiperidin- 
bromhydrat (III), CJ2H21ONBr2, HBr, durch Erhitzen von II mit HBr u. Eg. im Rohr auf 
75°, 18Stdn.; Rückstand nach Abdest. der Lösungsmm. mit W. versetzen; Nd. aus 
Methanol, Krystalle, F. 164— 65° (Rotfarbung); Erhitzen des Salzes mit W. gibt unter 
HBr-Abspaltung II. — l-Mdhyl-3,5(cis)-di-[ß-brompropyl\-4-oxypiperidi7i, C12H23ONBr2, 
aus dem Bromhydrat von III in A. durch katalytische Red.; aus Aceton Nadeln, F. 125 
bis 126°. —  u.,u.'-Di-[ß-brompropyl]-cyclohexa7ion, C12H20OBr2, aus a,«'-Diallylcyclo- 
hexanon (Ivp.M 116— 118°) in HBr +  Eg.; stehen, Lösungsm. abdest., Rückstand aus 
Essigestcr, F. 94— 95°. Schlecht haltbar, hygroskop. — 5',5"-Di7nethylbis-[telrahydro- 
¡wano]-3',2',1,2,2",3",2,3-cydohc.xan (VI), C12H20O2, aus vorigem durch Kochen mit W .; 
mit Kaliumbicarbonatlsg. neutral halten; ö l in Ä. aufnehmen. Kp.^ 115— 117°. (Ber. 
dtsch. ehem. Ges. 69. 2306—10. 7/10. 1936. Berlin, Univ., Pharmazeut. Inst.) H änel.

Reynold C. Fuson, L. L. Alexander, Ellsworth Ellingboe und Arnold Hoff- 
Die Additio7i von Benzol an Benzalchinaldvm und Be7izallepidi7ie. Bcnzal- 

lepidin (I) u. p-Chlorbenzallepidin (II) werden mit Bd., AIC13 u. HCl in ein a-Benzo- 
hydrolepidin (III) übergeführt. I reagiert auch mit Phenylmagnesiumbromid unter 
Bldg. von IV, einem Isomeren von III. IV wird zum Stellungsbeweis synthetisiert 
durch Kondensation von oc-Phenyllcpidin mit Benzaldehyd (vgl. JOHN u. FlSCHEL, 
®®r-. dtsch. ehem. Ges. 59 [1926]. 722) u. als 2-Phenyl-4-styrylchinolin erkannt; die 
Addition von Phenylmagnesiumbromid in 1,2-Stellung erfolgt aber rascher als in
1,6-Stellung. Die Struktur des a-Benzhydrochinaldins wird durch eine Synthese ge- 
«chert; )3-Phenylbenzalchinaldin (V) wird aus Benzophenon u. Lithiumchinaldin 
kondensiert (vgl. ZIEGLER u. Z e is e r , C. 1931. I. 1616) u. katalyt. reduziert. Verss., 
che entsprechende Chlorverb, aus l-p-Chlorphenyl-l-phenyl-2-(2-chinolyl)-äthanol zu 
gewinnen, schlugen fehl.

V e r s u c h e .  p-Chlorbenzallcpidin, C17H12NC1, aus äquivalenten Mengen Lepidin 
u. p-Chlorbenzaldehyd durch 6-std. Erhitzen auf 125° in Ggw. von wasserfreiem Zink-
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chlorid; mit NH3 verreiben; aus A. gelbo Nadeln, F. 127—128°. Entfärbt Br in CCI4
u. Permanganat in Aceton. — a-Benzohydrolepidin (III), C23H 10N, aus a-Benzallepidin +  
A1C13 in Bzl. durch Einleiten von HCl. Mehrere Stdn. rühren u. in Eis-Salzsäuremischung 
gießen, mit NH3 erwärmen, in Ä. aufnehmen. Aus A., F. 130— 131°. Ferner aus p-Chlor- 
benzallepidin. — ß-Phenylbenzalchinaldin (V), Oxydation mit Chromsäure liefert Benzo- 
phenon. — a-BenzhydrocJiinaldin durch Red. von Y nach F r ie d e l-C ra fts ; die Mi
schung wird 20 Stdn. bei Zimmertemp. geschüttelt, mit Eis-Salzsäure zers. u. das 
Bk.-Prod. mit NHa erhitzt (1 Stde.). Aus A., F. 119— 121°. Ferner durch katalyt. 
Red. mit Platin-Platinoxydkatalysator. — l-p-Chlorphenyl-l-phenyl-2-{2-chinolyl)- 
äthanol, C23H18ONCl, aus p-Chlorbenzophenon, krystallisiert aus A., F. 140,5— 141°. —
2-Phenyl-4-styrylchinolin, C23H17N3, aus Benzallepidin in Ä. u. einem Überschuß von 
Phenylmagnesiumbromid; erhitzen u. 5 Stdn. rühren, mit HCl zers.; harzigen Nd. 
mit NH3 behandeln. Aus A., F. 102,5— 103,5°. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1979—80. 
9/10. 1936. Urbana, Illinois, Univ.) HäNEL.

Edwin Allin Robinson und Marston Taylor Bogert, Die Synthese von sub
stituierten 5,6-Benzocinchoninsäuren mittels Doebner- und Pfitzinger Reaktionen. Be
kanntlich rufen Cinchoninsäure (I) u. ihre Deriw. bei rheumat. Erkrankungen eine 
erhöhte Harnsäureabscheidung im Harn hervor. Vff. haben aus diesem Grunde die 
Benzocinchoninsäuregruppe näher untersucht. Zur Synthese bediente man sich der 
DOEBNERschen u. PFITZINGERschen Rkk.; als Amin wurden 2-Naphthylamin, als 
Aldehyd Form-, Acet-, Benz- u. Anisaldehyd, sowie Piperonal, als Säuren Brenztrauben
säure u. Benzoylbrenztraubensäure verwendet mit sd. A. als Lösungsm. Die Rkk. ver
laufen offenbar nach folgendem Schema:

C1ÖH7SH. +  OCHIt---- >- CitH,N=CHB (IV) +  R'CH2-CO-COOH • •-»-
C,JI,NH-CHR-CHß'-CO-COOH 

CR' CR' CR'
HOOC..C^^iCH R HOOC— C ^ ^ C H R  HOOC-CÎ '''>,CR

n
irr

; n h  — ->- A ,  Jn h

Die Oxydation der substituierten Dihydrocinchoninsäure (V) zu VI scheint auf 
Kosten des Anils (IV) zu gehen, das dabei zum Diliydroanil reduziert wird (vgl. 
Ciusa u. M usajo, C. 1929. I. 1943). Die Cyclisierung kann in 2 Stellungen erfolgen, 
entweder zu 5,6- (II) oder 6,7-Benzocinchoninsäure (III) Vff. bestätigten die Ergeb
nisse früherer Forscher u. damit den Typ II, indem sie 2-Amino-l-naphthalinglyoxyl- 
säure (aus /3-Naphthisatin) nach P fitz in g e r  mit substituierten Acetophenonen um- 
aetzten u. 3-R-5,6-Benzocmchoninsäurc darstellten, die ident, war mit der nach 
D oebn er entsprechend synthet. hergestellten Säure, Decarboxylierung gab 3 R-5,6- 
benzochinolin. — Schon B orsche (vgl. Ber. dtsch. ehem. Ges. 42 [1909]. 4072) hatte
2-Naphthylamin u. Benzoylbrenztraubensäure mit HCHO oder Benzaldehyd konden
siert u. dabei über die nicht analysierte Säure 2-Benzoyl-3-R-5,6-benzochinolin erhalten. 
Vff. stellten bei derselben Rk. zuerst die 2-Benzoyl-3-R-5,6-benzochinolinsäure rein 
dar, die beim Erhitzen in das Prod. von BORSCHE überging, daraus durch Dest. mit 
NaOH 3-R-5,6-Benzochinolin erhalten. Die Benzoylgruppo sitzt offenbar an einer 
Seitenkette. Einw. von Thionylchlorid auf die Säure führte zum entsprechenden
Säurechlorid.

I f f
COOH V. /  CO OH

V e r s u c h e .  ß-Naphthisalin. D a r s t .  Sym-2-NaphthyIthioharnstoff wurde 
in a-(2-Naphthylinnno)-a-(2-naphthylamino)-acctonitril übergeführt (vgl. D r e y f ü S,
D. P. 152 019, FRIEDLÄNDER, Fortschritte der Teerfarbenfabrikation 7 [1904]. 
276). Letzteres (15 g) behandelte man mit 200 g konz. H2S04 bei 20°, nach 
3 Stdn. Lsg. dunkelrot, nach 12 Stdn. 1 Stde. lang auf 40° erwärmt, mit Eis
wasser versetzt. Rote Nadeln, F. 249° (wie Literatur). Ausbeute 60%. —
3 - R - 5,6 - B e n z o c i n c h o n i n s ä u r e n n a c h  D o e b x e r s  Rk. :  R =  U,
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gelbbraune Nadeln, F. 302°, 11 =  CH3, Nadeln, F. 310°, R =  C0H5, Nadeln aus 
Fg., F. 296°, R =  p-Anisyl, gelbliche Nadeln, F. 283°, II — Piperonyl, gelbliche 
Nadeln, F. 292°. Reinigung der Säuren durch Lösen in Alkali u. Fällen mit 
Essigsäure. — 5,6-Benzocinchoninsäure, CI4H3N 02, Ausbeute 35%. Aus Mutter
laugen Diliydroanil isoliert. — 3 - R - 5 , 6 - B c n z o e i n e h o n i n s ä u r e n  m i t t e l s  
P f it z in g e r  Rk.  D a r s t .  0,01 Mol /¡-Naphthisatin mit 9 ccm 30%ig. NaOH
5 Min. gekocht, dunkelgrün, dann gelb, Na-Salz der 2-Amino-l-naphthaIen- 
glyoxylsäure. Dazu 0,01 Mol Acetophenon in 20 ccm A., 8 Stdn. erhitzt unter Rück
fluß, A. entfernt, mit Essigsäure versetzt, obige Säuren krystallisieren. Misch-FF. 
zeigen keine Depression. — D e c a r b o x y l i e r u n g  d e r  o b i g e n  S ä u r e n  
führte zu den entsprechenden 3-R-5,6-Benzochinolinen. Ausbeute ca. 80%. R — H, 
Tafeln, F. 93,5°, 1. in W., R =  CH3, Nadeln, F. 82°, 1. in W. +  A. R =  CtHs, Tafeln, 
F. 188°, 1. in Ä. +  A., R =  p-Anisyl, C20HnNO, Tafeln, F. 190—191° (D o e b n e r  184°),
1. in Essigäther +  A. R — Piperonyl, C30H13NO2, Nadeln, F. 178°, 1. in A. — Dieselben 
Benzochinoline wurden aus den entsprechenden 2-Benzoyl-3-R-5,6-benzochinolinen 
durch Debenzoylierung mit NaOH erhalten (Benzoesäure nachgewiesen). — P i k r a t e  
d e r  3 -R  - 5,6 - B o n z o c h i n o 1 i n e: Gelbe Nadeln, R — II, F. 251— 252°, R =  CII3 
F. 228—230°, R — C6H5, F. 250°. 3-p-Anisyl-5,6-benzochinolinpikrat, C'26i ï lg.Ar40 8, 
F. 224°. —  B e n z o y l b r e n z t r a u b e n s ä u r e - 2 - n a p h t h y l a m i n :
C20H15NO3 aus 3 g Benzoylbrenztraubensäure in li. A. mit 2-Naphthylamin dargestellt. 
Gelbe Prismen aus A., dunkelt bei ca. 125° u. zers. sich bei 144— 146°. Ausbeute: 
90%, uni. in verd. Alkali. — 2 - B e n z o y l - 3 - R  - 5,6 - b e n z o c i n c  h o n  i n 
s ä u r e :  0,1 Mol Benzoylbrenztraubensäure +  0,2 Mol Anil in 250 ccm 95%ig. A.
4 Stdn. erhitzt, neben Diliydroanil, die entsprechenden Säuren. 2-Benzoyl-5,6-benzo- 
cinchoninsäurc, C3lH13N03, gelbliche Nadeln, F. 247°, Ausbeute 40%, mit H2S04 
grün. — 2-Benzoyl-3-methyl-5,6-benzocinchoninsäure, C22HlsN 03, Nadeln, F. 271°, 
Ausbeute 22°/0, mit H„SO., gelb. —  2-Benzoyl-3-phenyl-5,6-benzocinchoninsäure, 
C^H^NO^ Nadeln F. 249°, Ausbeute 62%. mit H ,S04 gelb. — 2-Benzoyl-3-p-anisyl-
5.6-benzocinchoninsäure, CiiHwNOi , gelbliche Nadeln, F. 237°, Ausbeute 51%, mit 
H2S04 orangegelb. — 2-Benzoyl-3-pipcronyl-5,6-benzocinclioninsäure, C2SH17NOB, gelb
liche Nadeln, F. 259°, Ausbeute 56%, mit H2S04 dunkelbraungrün. — 2 - N a p h -  
t h y l a m i n d i h y d r o a n i l e :  R — C(tIIs, Prismen, F. 68°. Hydrochlorid, F. 219°. 
R =  p-Anisyl, Tafeln, F. 104,5° (ClUSA 98°), Hydrochlorid F. 195°. — R =  Piperonyl, 
Tafeln, F. 119°, Hydrochlorid, F. 192°. — N-Piperonyl-2-naphthylaminhydrochlorid, 
CiJIi<filN02, unbekannt in der Literatur. — 2 - B e n z o y 1 - 3 - R - 5,6 - b e n z o - 
c h i n o l i n e .  Durch Decarboxylierung der entsprechenden Säuren. Nadeln, Aus
beute 80%. Die O x i m e aus A. bildeten Tafeln oder Nadeln, die P i k r a t e gelbe 
Nadeln. —  2-Benzoyl-5,6-benzochinolin, F. 108— 109°, aus A. — 2-Benzoyl-3-methyl-
5.6-benzochinolin, CnHnON, F. 132— 133°, 1. in A., Oxim, C21HnON2, F. 242°. — 
Pikrat, C21H19OsNi , F. 216—217°. — 2-Benzoyl-3-phenyl-5,6-benzochinolin, F. 189° 
(Bo r sch e  185°) aus A. Pikrat, C33Il30OgNi , F. 243—244°. — 2-Benzoyl-3-p-anisyl-
5.6-bcnzocliinolin, C2:Hn0 2N, F. 186°, aus Essigäther, Pilcrat, C33H2iOaNA, F. 199,5 bis 
200°. — 2-Bcnzoyl-3-piperonyl-5,6-benzochinolin, C„-Hri03N, F. 210,5—211° aus A. 
Oxim, Ci:Hn0 3N2, F. 262° u. Zers. —  Durch Einw. von Alkali auf die 2-Benzoyl-
3-R-5,6-benzochinoline wurden die entsprechenden 3-R-5,6-Benzochinoline erhalten. —
2 - B e n z o y l - 3 - R  - 5,6 - b e n z o c i n c h o n i n  c h l o r i d e  (mit SOCl2), gereinigt 
aus Bzl. Ausbeute ca. 85%. R =  H, C^^O^NCl, gelbe prismat. Nadeln, F. 197 
bis 199°. R =  C0HS, C27H10O2NCl, gelbliche Nadeln, F. 205—206°. R =  p-Anisyl, 
C2s/ / 1303ArC7, gelbliche Nadeln, F. 181— 183°, R =  Piperonyl, G2HHlRO^NCl, orange- 
gelbe Nadeln, F. 188—-189°. —  2-Benzoyl-3-methyl-5,(i-benzocinchoninsäure gab mit 
S0C12 einen bräunlichen Stoff, der N u. S enthielt, aber ke i n CI. F. 199—201° unter 
Zers., er reagierte nicht mit A. —  2-Benzoyl-3 R-5,6-benzocinchoninsäureälhylester, aus 
Säurechlorid +  A. R =  II, C23IIv N 03, Nadeln, F. 146,5— 147°. —  R =  CJlh, 
CsÄjA'Oü, gelbliche Tafeln, F. 144°, sinkt bei 137— 140°. — R — p-Anisyl, C30H23NO4, 
gelbe_ Nadeln, F. 160— 161°. —  R =  Piperonyl C30H2lNOs gelbe Prismen, F. 158 
bis 159°. ( j , org. Chemistry 1. 65— 75. März 1936. Columbia Univ.) B e y e r .

Riccardo Ciusa und F. Bellino, Über die Döbnersche Reaktion. XII.-Mitt. 
(XL vgl. C. 1 9 3 3 .  I I .  201.) Vff. setzen die in der IV. Mitt. (Gazz. chim. ital. 52 [1922]. 
, ^  begonnenen Unteres, der 2-[Pyrryl-(2)]-cinchoninsäure u. der 2-[Furyl-(2)]-cin- 

choninsäure fort. —  2-[Pyrryl-(2)]-cinchoniTvsävre, C14H10O2N2, dargestellt, wie früher 
(I.e.) angegeben. Gelbe Nadeln, schwärzt sieh bei 310°, ohne zu schm. Na-Salz,
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NaC14H90 2N2- 2 H20, ebenfalls früher (1. c.) beschrieben. — 2-[Furyl-(2)]-cinchoninsäure, 
C14He0 3N, dargcstellt nach PFITZINGER wie früher (1. c.) beschrieben u. nach DÖBNER 
au.H Anilin u. Furfurol in A., die in der Siedehitze mit Brenztraubensäure versetzt 
werden. Strohgelbo Nadeln, F. 227° {früher, 1. c., fälschlich mit 149° angegeben). 
K-Salz, KCuHgOsN , KrystaUe. Na-Salz, NaC14H80 3N-H 20 , Krystalle. Cu-Salz, 
Cn(C11ir„03N)2- '/., Ha0 ,  griino Nadeln. Methylester, C15Hn0 3N , Nadeln, F. 100°.— 
Beide Säuron wurden pharmakolog. geprüft. Die tox. Dosis der Furylcinchoninsäure 
für Meerschweinchen ist größer als die des Atophans. Der Harn wird nicht gefärbt. 
Verabreichung beim Menschen vermehrt die Harnsäureausscheidung bei gicht. Per
sonen um 22 L%> bei nicht gicht. Personen um 165%. Die tox. Dosis der Pyrryl- 
cinchoninsäure ist auch größer als dio des Atophans. Der Harn von Meerschweinchen 
wird nach Verabreichung von Pyrrylcinchoninsäure schön braunviolett gefärbt. Das
selbe erfolgt beim Menschen. In bezug auf die Harnsäureausscheidung hat die Furyl
cinchoninsäure diesolbo Wrkg. wie das Atophan. (Gazz. chim. ital. 66. 452— 55. Juli 
1936. Bari, Univ. „Bonito Mussolini“ .) F ie d l e r .

Yuoll-Fong Chi, Pyrimidinuntersuchung. Synthese von 4-Methyl-5-n-butylcytosin. 
(Vgl. C. 1936. II. 983.) n-Butylacetessigcster kondensiert sich mit Thioharnstoff in 
sd. NaOCaH«-Lsg. zu 2-7'hio-4-methyl-5-n-butyl-6-oxypyrimidin (I), welches beim Er
hitzen mit CjH.Br u. Na-Athylat in absol. A. 2-Äthylmercapto-4-methyl-5-n-butyl- 
G-oxypyrimidin (II) liefert. Boi 7-std. Erhitzen mit POCl3 entsteht hieraus 2-Äthyl- 
mercapto-4-methyl-5-n-butyl-6-chlorpyrimidin (III); dieses geht beim Erhitzen mit alkoh. 
NH3 unter Druck auf 170—180° in dio entsprechende 6-Aminoverb. (IV) über, aus welcher 
sich durch 16-std. Kochen mit 4S%ig. HBr bromwasserstoffsaures 4-Methyl-ö-n-butrjl- 
cytosin (V) bildot.

11N -CS • NH- C(CH,)=C(n-C4H ,).C0 IIN-C(SC3He)=N - C(CH3)=C(n-C4H9). CO

ÜT• CXSCjHj)— N'C(CH,j*=C(n C4H J• CC1 N • C(S$HJ==N■ C(CH,)=C(u-C4H„)-C-NH3 
III  IV

V N-CO-NH- C(QHs)=C(n-C4H0) • 6 * NH,
I, C9H14ON3S. Nadeln (aus W.). F. 197— 198°. — II, CnHI8ON2S. Nadeln (aus 

verd. A.). F. 92—93°. Entsprechende 2-Methylmercaptoverb., C13H,6ON2S. Bldg. aus
1 u. CH3J. Nadeln (aus A.). F. 158— 159°. Entsprechen der 2-Thioglykolsäureäthylester, 
Cl3HsoÖ3N3S. Bldg. durch Einw. von Chloressigester auf das Na-Salz von I. Nadeln 
(aus verd. A.). F. 110— 111°. Liefert beim Erwärmen mit verd. KOH dio zugehörige 
Säurt’. CyHieOjNjS. Krystalle (aus verd. A.). F. 117— 118°. 4-Methyl-S-n-butyl- 
iiracil, C9U,4OsNa. Bldg. beim Erhitzen von I mit wss. Chloressigsäure oder von II 
mit konz. HBr. F. 245°. — III, CUH17N2C1S. Kp.2 160°. —  IV, CUH19N3S. Krystalle 
(aus Bzl. +  PAe.). F. 104— 105°. —  V, C,H15ON3. Prismen mit 3/4 H20  (aus 10%ig. 
A.). F. 299—300° (Zers.). C9H15ON3 +  HCl. Prismen (aus W.). F. 235°. C9H15ON3 +  
HBr. Prismen (aus W.). F. 222° (Zers.). (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1150— 51. 7/7. 
1936. Shanghai. Nat. Research Inst, o f Chem.) H. JLa y e r .

Anne Litzinger und Treat B. Johnson, Untersuchungen über Pyrimidine.
154. Reaktionen in der Seüenkette von Pyrimidinen, die zur Synthese von 1,3-Diazinen, 
die strukturell dem Vitamin B% nahestehen, geeignet sind. (153. vgl. C. 1936. II. 2548.) 
Durch Umsetzung des 2-Äthylmercapto-6-oxypyritnidin-5-essigsäureäthylesters (I) zum 
Hydr.md (II) u. Abbau desselben nach CüRTIUS über III, IV u. IX wird das Amin (VI) 
gewonnen. Ferner wird eine Reihe Uracile von syntliet. u. biochem. Interesse dar- 
gestollt. _________ ______  ___

IV  NH0tSC,H5)=N CH=C(CHJNC0)C0
V NHCvSC,H,0=NCH=C—-CO OC—C =  CHX=C(SC^HJN H

ÖH.-NH-CO-NH-CH,

Y I XHC^SCiHj)=NCH=CvCH1NH,)CO 

XIY JvHCONHCH=C—¿ 0  CO-C—C=CHNHCONH 
¿Hj-NH-CO-NH-CHj
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V e r s u c h e .  2-Äthylmercapto-6-oxypyrimidin-5-essigsäureätliylestcr (I) durch 
Kondensation von Formylbemsteinsäurediäthylester mit Pseudothioharnstoff; Nadeln, 
F. 146— 147° (vgl. J o h n so n  u . Sp e h , J. Amer. ehem. Soe. 38 [1907]. 602). —  2-Äthyl- 
mercapto-G-oxypyrimidm-5-acelylhydrazid (II), C8H120 2N4S, voriges in absol. A. mit
1,5 Äquivalenten Hydrazinhydrat 2 Stdn. kochen u. 24 Stdn. stehen; Nd. aus A. 
glitzernde Plättchen, F. 207— 208° (Zers.). 1 g 1. in 10 ccm k. u. 3 ccm w. W. Mit 
kochendem W. wird Äthylmercaptan abgespalten. —  2-Äthylmercapto-G-oxypyrimidin- 
5-acetylacid (III), aus II in n. HCl u. Na- oder Kaliumnitrit unter Rühren u. Eis- 
kiihlung; Nd. vorsichtig trocknen. Bei 75— 80° Entw. von N2, Rückstand F. 175 bis 
180° (Zers.); das Azid jeagiert trocken u. in Lsg. unter Bldg. von Äthyl- u. Benzyl- 
urethan sowie Pyrimidinisocyanatderivv. — 2-Äthylmercapto-G-oxypynmidin-G-methyl- 
isocyanat (IV), C8H80 2N3S, III in Toluolsuspension auf 80° erhitzen, bis N2-Entw. nach
läßt, dann zum Sieden erhitzen (40 Min.); Nd. aus Dioxan, Plättchen, F. 189—191° 
(Zers.). — sym-Di-(äthylmercapto-6-oxypyrimidin-5-methyl)-hamstoff (Y), CläH20- 
0 3N6S2 (im Original fehlerhafte Formel, d. Ref.), durch Kochen von vorigem mit W .; 
Nd., F. 270—272° (Zers.). •— 2-Äthylmercapto-6-oxypyrimidin-5-melhylamin (VI), 
C7HuON3S, aus den vereinigten Filtraten u. Waschfll. des vorigen durch Konzentrieren
u. Kühlen; aus W. Nadeln, F. 221— 222°. Hydrolyse von IV (im Original Druckfehler; 
d. lief.) mit starker HCl gibt nicht IV, sondern Thyminylaminchlorhydrat unter Entw. 
von C02 u. Äthylmercaptan. — 2-Äthylmercapto-6-oxypyrimidin-5-methylharnstoff 
(VII), C8H120 2N4S, aus IV u. wss. NH;, in quantitativer Ausbeute; in 95% A. lösen
u. langsam emdampfen, Platten F. 190—192° (Zers.). — 2-Äthylmercapto-6-oxypyri- 
midin-5-methylphenylhamstoff (VIII), C14Hi60 2N4S, aus IV u. Anilin in h. Dioxan; 
krystallisiert aus A. in Plättchen, F. 223—224° (Zers.). — Äthyl-2-äthylmercaplo- 
G-oxypyrimidin-S-inethylurethan (IX), C10H16O3N3S, aus dem Azid III in absol. A. 
durch Kochen (1 Stde.) unter Entw. von Nz; einengen, Nd. aus A. Plättchen, F. 148,5 
bis 149,5°. — Benzyl-2-äthyl-6-oxypyrimidin-5-methylurethan (X), C15H170 3N3S, aus 
dem Azid durch Zers, in h. Benzylalkohol (40 Min.); einengen, mit W. fällen; Nd. als 
Öl, das bald erstarrt; aus A. Nadeln, F. 159— 160°. — Uracil-5-acetylhydrazid (XI), 
CcH80 3N4, aus Uracil-5-essigsäureäthylester in A. u. Hydrazinhydrat; 1 Stde. kochen,
12 Stdn. stehen, Nd. aus W., Plättchen, F. 326° (Zers.) (wird von 285° an braun). — 
Uracil-5-acetylazid (XII), aus X I in n. Salzsäure u. 1,5 Äquivalenten Natriumnitrit; 
Nd. Bei Zimmertemp. beständig; gibt über 75—80° N2 ab u. zeigt dann F. 275—276° 
(Zers.); Strukturbeweis durch Derivv. —  Uracil-5-methylisocyanat (Thyminylisocyanat) 
(XIII), GeHAN), durch Erhitzen von X II in Toluol; Nd., F. 273—275» (Zers.). — 
sxym-Dithyminylharnstoff (XIV), CnHjjOjNg (Formel im Original fehlerhaft; d. Ref.), 
aus XIII durch Kochen mit W. unter Entw. von C02; F. 273—275°. — Tliyminyl- 
äthylurethan (XV), CgHn 0 4N3, aus 2-Äthylmercapto-6-oxypyrimidm-5:methylurethan 
in A., mit konz. HCl ansäuern; erwärmen (25 Min.), unter Entw. von Äthylmercaptan 
setzt die Hydrolyse ein. Nd. aus A., F. 256— 257°. Ferner aus Uracil-5-acetylazid
u. A. — Thyminylbenzylurethan, C13H130 4N3, aus 2-Äthylmercapto-6-oxypyrimidin- 
5-methylbenzylurethan in A. u. HCl. Aus A. in Plättchen F. 261— 263° (Zers.). (J. Amor, 
ehem. Soc. 58. 1936—39. 9/10.1936. NewHaven, Connecticut, Yale Univ.) H Xn e l .

Treat B. Johnson und Anna Litzinger, Untersuchungen über Pyrimidine.
155. Die Synthese von Thyminylamin und seine Überführung in Uracil. (154. vgl. vorst. 
Ref.) Die Darst. von Tliyminvlalkohol (I) aus Uracil u. Formaldehyd gelingt nicht; 
Vff. versuchen deshalb den Weg über das Thyminylamin (II). I u. II sind in salz
saurer Lsg. äußerst unbeständig; mit h. W. zers. sie sich unter Rückbldg. von Uracil
u. Bldg. von Formaldehyd.

V e r s u c h e .  Thyminylamin (Uracil-5-methylamin) (II), 1. durch Hydrolyse 
von 2-Äthylmercapto-6-oxypyrimidin-5-methylurethan mit HCl oder H2S04; 2. durch

v ir er. v _n r, Hydrolyse von Thyminyläthylurethan
jSH------CO N------ C - 0  Mkieralsäurenf 3. aus 2-Äthyl-

1 CO C-CII, -OH I I  CO C—CII2 mercapto-6-oxypyrimidin-5-methyliso-
ÄH — 1 „  - N H — ÖH ‘

H2S04-H20, nach 1 . bei 110° u. 2 Stdn. mit konz. H2S04 unter C02 u. Äthylmercaptan- 
entw.; mit W. verd. u. nochmals erhitzen. Genau neutralisieren (Ba(OH)2) u. H2S04 
zugeben; Filtrat einengen, mit Ä. fällen; F. 245— 246°. Chlorhydrat, (C5H ,0 2N3-HC1)2- 
H20, durch Hydrolyse mit konz. HCl bei 103— 107° in 2 Stdn.; einengen, mit A. fällen; 
aus A. glitzernde Plättchen, F. 242—243° (Zers.). Freie Base, C5H70 2N3, aus dem
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Sulfat, F. 265°; wurde nicht rein erhalten. —  Uracil-5-carbinol {Thyminylalkohöl) (I), 
C5H60 3N2, Il-Sulfat in W. lösen, S04-Ionen mit Ba fällen u. mit der äquivalenten 
Menge Bariumnitrit versetzen; Ba fällen, Filtrat im Vakuum eindampfen u. A. zu
fügen; Nd. fraktioniert aus A. u. Ä. krystallisieren; F. 190—200°. In einem zweiten 
Vers. werden Stickoxydgase in die Thyminylaminlsg. eingeleitet; konz.; F. 195 bis 
200°. Die Analyse stimmt auf ein inneres Anhydrid (III), C5H40 2N2. — Thyminyl- 
thioharnstoff, Cf,H30 2N4S, aus Ammoniumtliioeyatiat u. Il-Sulfat in h. wss. Lsg.; 
krystallisicrt aus h. Ä., glitzernde Plättchen, F. 204—205°. (J. Amor. ehem. Soc. 58. 
1940—42. 9/10. 1936. New Haven, Connecticut, Yale Univ.) H ä n e l .

Johannes S. Buck, Einige N-Arylbarbilursäuren. II. ( t  vgl. C. 1936. II. 3300.) 
Vf. setzt die Darst. von l-Aryl-5,5-dialkylbarbitursäuren fort. Isobutyl u. Isoamyl 
■wurden neben Äthyl als Alkylgruppen gewählt, um einen pharmakolog. Vergleich mit 
entsprechenden Isoalkylarylharnstoffen zu haben. Der zur Synthese gebrauchte Iso- 
butyläthylmalonsäureäthylester, Kp .16 128,5— 130° sowie die entsprechende Isoamyl- 
verb., Kp .7>5 126— 127°, wurden aus dem Isoalkyljodid u. Ätliylmalonester in Ggw. 
von Na-Äthylat erhalten, wobei vorteilhaft die Rk. möglichst schnell durchgeführt
u. der Rohester mehrere Male mit 5%ig. NaOH durchgeschüttelt wird. Die Konden
sation mit dem Aiylharnstoff geschah auf üblichem Wege. — l-Phenyl-5,5-äthylisobutyl- 
barbilursäure, C10H20O3N2, aus wss. A. u. Bzn.-PAe. prismat. Krystallklümpchcn, 
F. 149° (vgl. H j o r t  u . D o x , C. 1931. I. 464). o-Tolylverb., Cl7H220 3N2, aus A. u. 
wss. A. Prismen, F. 134°. m-Tolylverb., aus wss. A. u. Bzn.-PAe. Krystallkrusten, 
F. 138,5°. p-Tolylverb., aus A. prismat. Krusten, F. 149,5°. o-Anisylverb., C17H220 4N2, 
aus wss. A. u. Bzn.-PAe. Krystallklümpchcn aus winzigen verfilzten Nadeln, F. 176 
bis 177°. m-Anisylverb., aus wss. A. u. Äthylacetat-Hexan, Krystallpulver, F. 139,5°. 
p-Anisylverb., aus wss. A. u. Bzn.-PAe. Krystallkrusten, F. 149°. o-Phenetylverb., 
ClgH2,0 4N2, aus wss. A., Bzn.-Hexan u. A. prismat. Krusten, F. 142—143°. m-Phenetyl- 
verb., aus A. u. Äthylacetat-Hexan kreideweißes Krystallpulver, F. 125,5°. p-Phenetyl- 
verb., aus A. u. Bzn.-PAe. kreideweiße Nadeln, F. 145°. oi-Naphthylverb., C20H22O3N2, 
aus wss. A., Bzn.-Hexan u. Äthylacetat-Hexan, feines Krystallpulver, F. 158°. ß-Naph- 
thylverb., aus wss. A. u. Bzn.-Hexan kreideweißes Pulver, F. 161— 162°. —  1-Phenyl-
5,5-äthylisoamyttarbitursäure, C17H220 3N2, aus wss. A. u. Bzn.-Hexan Krystallkrusten, 
F. 129° (vgl. IiJORT u . D o x , 1. C.). o-Tolylverb., C18H240 3N2, aus wss. A. u. Äthylacetat- 
Hexan Krystallpulver, F. 119°. m-Tolylverb., aus wss. A. u. Äthylacetat-Hexan Krystall
pulver, F. 113— 114°. p-Tolylverb., aus wss. A. u. Bzn.-Hexan kreideweiße Krystall- 
klümpchen, F. 115°. o-Anisylverb., GJ:sH210 1K2, aus wss. A., Bzn.-Hexan u. Äthyl- 
acetat-Hexan verfilzte Nadeln, F. 134°. m-Anisylverb., aus wss. A. u. Äthylacetat- 
Hexan Krystallpulver, F. 115— 116°. p-Anisylverb., aus wss. A. u. Bzn.-PAe. kreide
weiße Krystallklümpchen, F. 120°. o-Phenetylverb., C19H260 4N2, aus wss. A. u. Bzn.- 
PAe. prismat. Krystallkliimpchen, F. 162— 163°. m-Phenetylverb., aus Äthylacetat- 
Hexan u. Ä.-PAe., winzige Krystallklümpehen, F. 72—74°. Krystallisicrt sehr schwer. 
p-Phenetylverb., aus wss. A. u. Bzn.-PAe. prismat. Krystallpulver, F. 100— 101°. 
a-Naphthylverb., C21H210 3N2, aus Bzn.-PAe. u. wss. A. Krystallklümpehen, F. 193 
bis 194°. ß-Naphthylverb., aus wss. A. u. Äthylacetat-Hexan prismat. Krystallklümp- 
chen, F- 138°. — Da die Na-Salze der N-Arylbarbit.ursäuren in wss. Lsg. zur Hydrolj'se 
neigen, hat Vf. außerdem die Dialkylaminophenylverbb. hergestellt, die sowohl in Alkalien 
■wie in Säuren 1. sind. Dimelhylaminophenylharnstoff, C9H13ON3, aus h. W. mattviolcttc 
Nadeln, F. 183°. Wl. in Ä. u. Bzn., 1. in A., uni. in PAe., 1. in k. 5%ig. Salzsäure. 
Diäthylverb., CnHn ON3, aus h. W. glänzende Nadeln von grauvioletter Tönung, F. 136,5°. 
L. in h. Bzn. u. A., uni. in PAe., 1. in k. 5%ig. Salzsäure. Die beiden letzten Harn
stoffe werden durch Einw. von KNCO auf das Hydrochlorid des Amins in wss. Lsg. 
erhalten. Nach der Kondensation mit den Estern wird das Rk.-Gemisch verd., mög
lichst mit Ä. extrahiert, mit C02 gesätt. u. die abgeschiedene Säure aus wss. A. u. 
meist auch aus Äthylacetat-Hexan umgel. — l-p-Dimethylaminophenyl-5,5-diäthyl- 
barbitursäure, C16H210 3N3, perlartige Blättchen, F. 182°. 5,5-Äthyl-n-butylverb., C13H,- ■ 
0 3N3, glänzende, flache Prismen, F. 157°. — 5,5-Äthylisobutylverb., dicke Klumpen 
flacher Prismen, F. 153°. 5,5-Äthylisoamylverb., C13H270 3N3, Krystallklümpchcn, 
F. 130°. l-p-Diäthylaminophenyl-5,5-diäthylbarbitursäure, ClsH250 3N3, seideartige Na
deln, F. 175°. 5,5-Äthyl-n-butylverb., C20H29O3N3, flockiges Pulver, F. 125,5°. 5,5-Äthyl
isobutylverb., Krusten aus kleinen Nadeln, F. 140—141°. 5,5-Äthylisoamylverb., C21H31- 
0 3N3, Krusten, F. 125°. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 2059—61. 9/10. 1936. Tuckahoe, 
New York, Burroughs Wellcome Lab.) B o c k .
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H. A. Shonle und Wilbur J. Doran, Di- und, Trialkylbarbitursäuren. (Vgl. 
C. 1936- ü . 1544.) Die nachstehend beschriebenen Barbitursäuren wurden größtenteils 
aus den entsprechenden, nach bekannten Verff. erhältlichen Malonsäureestern durch 
Kondensation mit Harnstoff, Methylharnstoff oder Äthylharnstoff in Ggw. von 
NaOC2H5 in A. dargestellt u., soweit nicht ölig, aus verd. A. umkrystallisiert. Die 
Einführung der N-Alkylgruppc verkürzt die Dauer der anästhet. Wrkg. u. setzt in 
manchen Fällen auch die Wirksamkeit herab. — Isoamylmelhylnialonester, Kp .3 103 
bis 104°, iid25 =  1,4248. n-Hexylmßthylmalonester, Kp .3)5 125°, n j25 =  1,4280. [a.-Me- 
lhylpe7ityl]-methylmalonester, Kp .6 126°, no!S =  1,4323. [a.-Methylpentyl]-allyhnalon-
ester, Kp.5 139°, no25 =  1,4442. [ß-Äthylhexyl]-niethylmalonester, Kp .ll5 126°, n j“  =
1,4353. n-Pentylmethylmalonester, Kp.8 99°, n j25 =  1,4254. [<x.-Methylbutyl]-methyl-
malonesler, Kp .10 124°, npZb =  1,4288. Propyl-[ß-melhylbutyl]-malonester, Kp.j 100°, 
hd25 =  1,4319. — 5-Isoamyl-5-methylbarbitursäure, F. 124,5— 125,2°; SOMHAIRE (Bull. 
Soc. chim. France 33 [1923]. 189) gibt F- 108° an. 5-n-Hexyl-5-mdhylbarbitursäure, 
F. 168—-169°. 5-v.-Methylpentyl-5-7nethylbarbitursäure, F. 173— 174°. 5-a-Melhylpenlyl- 
5-allylbarbitursäure, Kp .7 218— 220°. 5-ß-Äthylhexyl-5-7/iethylbarbitursäure, F. 132 bis 
132,5°. 5-Propyl-5-ß-methylbutylbarbitursäure, F. 129— 130,5°. N-Mdhyl-5-prop7jl-
5-äthylbarbitursäure, F. 94,5— 95°. N-Mclhijl-5-a-7mthylpropyl-6-älhylbarbitursäure, aus 
dem Na-Salz der Dialkylbarbitursäure u. (CH3)2S04. F. 94—95°. N-5-Dimethyl- 
!>-n-pentylbarbitursäure, F. 108— 109°. N-Melhyl-5-n-pentyl-5-äthylbarbitursätire, 
Kp.j 155—156°. N-5-Dimelhyl-5-y-mctliylbulylbarbitiirsäure, F. 106— 107°. N-5-Di-
äthyl-5-y-methylbutylbarbitursäure, aus dem Dialkylmalonester u. Äthylhamstoff oder 
aus dem Na-Salz der Dialkylbarbitursäure u. (C2H5)2S04. Kp .I3 192— 194°. N-5-Di- 
7nelhyl-5-a.-7nethylbutylbarbilursäure, F. 116—117°. N-Methyl-5-«.-mdh7jlbutyl-f>-äthyl- 
barbitursäure, aus dem Na-Salz der 5,5-Dialkylbarbitursäure u. (CH3)2SO.t. Kp., 188 
bis 190°. N-M ethyl-5-a-7>icthylbutyl-5-allylbarbilur,säure, Kp.3 180°. N-5-Diäthyl-
5-a.-methylbutylbarbitursäure, aus Äthylharnstoff u. dem Dialkylmalonester oder aus 
dem Na-Salz der Dialkylbarbitursäure u. (C2H5)2S04. Kp.t 148— 150°. N-5-Dimethyl-
5-a.-?7iethylpe7itylbarbilursä,ure, Kp .3 180°. N-Methyl-5-a->nethylpentyl-5-allylbarbitur- 
säure, ölig. ¿V, 5-Dimethyl-5-n-hexylbarbitursäure, öl, zers. sich bei der Dest. unter 
Bldg. von [7i-Hexyl77idhylacetyl]-methylhar7isloff, F. 63— 64°, Kp .3 189°. K r o p p  u . 
Ta u b  (D. R. P. 606 499) geben für dio Barbitursäure Kp .1)5 183— 185° an. N, 5-Di- 
7nethyl-5-ß-äthylhexylbarbihirsäure, Öl, zers. sich beim Aufbewahren unter Bldg. von 
\ß-Äthylhexyhnetliylacetyl]-mdhylhar7istoff, F. 65— 70°. N-M dhyl-5 -ß - äthylhexyl-5 - 
äthylbarbitursäure, aus dem Na-Salz der Dialkylbarbitursäure u. (CH3)2S04, ölig. 
(J. Amer. ehem. Soc. 58. 1358—59. 5/8. 1936. Indianapolis [Ind.], Lilly Research 
Lab.) Os t e r t a g .

Karl Freudenberg, Fortschritte auf dem Gebiete der Polysaccharidchemie. II. Stärke. 
(I. vgl. C. 1935. II. 1178.) (Chemiker-Ztg. 60. 853—57. 875—76. 24/10. 1936.) Neum.

N. Matsumoto, Über die reversible Umwandlung der Alkalicellulosen und der 
natürlichen Cellulose ineinander. Die Alkalicellulosen gehen mit W. je nach der Art des 
Auswaschens in Hydratcellulose oder natürliche Cellulose über. Die Umwandlung von 
natürlicher Cellulose in Alkalicellulose A oder B (in der sonst üblichen Bezeichnung I 
oder H) sind reversibel. (J. Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 228 B. Juli 1936. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) N e u .m a n n .

K. Simon, Neue Arbeiten über Lig7iin. Vf. gibt eine Übersicht über neuere Arbeiten 
auf dem Gebiete des Lignins unter besonderer Berücksichtigung der Unterss. von 
i 0Ii 'PEET> F r e u d e n b e r g , K l a s o n , St o r c h . (Forschungsdienst 1 . 452—55. 15/3. 
1936. München.) S c h ic k e .

E. Wedekind, Der Streit im  die Exisletiz des Lignins. Unter Heranziehung der 
Arbeiten von St o r c h  (vgl. C. 1936.1. 1227) lehnt Vf. die von HILPERT u. Mitarbeitern 
geäußerten Vorstellungen über dio Bldg. des Buchenlignins aus Kohlenhydraten des 
Holzes während der Hydrolyse mit starken Säuren ab. Da aus Buchenholz jetzt durch 
schütteln mit Sc h w e it z e r s  Reagens ein Buchenlignin isoliert werden konnte, das 
sich äußerlich u. in seinen Umsetzungen nicht von den auf anderen Wegen erhältlichen 
liuehenligninsorten unterscheidet, kann über die Realität des Buclienlignins kein 

mehr bestehen. Betreffs der von H il p e r t  ebenfalls verneinten Existenz des 
ötrohlignins stellte Vf. fest, daß aus Roggenstroh in üblicher Weise leicht ein Dioxan- 
hgmn erhältlich ist, das die bekannten Ligninrkk. zeigt ; auch mit Sc h w e it z e r s  Reagens 
,t ,°^ne ®nw. von starken Säuren) konnte ein Strohlignin isoliert werden, dessen 

charakterist. OCH3-Geli. mit demjenigen von Strohlignin übereinstimmt, wie es früher
XIX. 1, 7
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von anderen Autoren in Gestalt sogenannter Alkalilignine erhalten wurde. (Forschungs
dienst 2.148—51.1/8. 1936. Hann.-Münden, Chem. Inst, der Forstl. Hochsch.) Sc h ic k e .

E. Wedekind, Bemerkungen zu der Veröffentlichung von R. S. Hilpert und S. Wisse- 
linck Ober Dioxan-Lignin und den Farbstoff des Ebenholzes. Vf. hält die Arbeit von 
HILPERT u . WlSSELINCK (C. 1936. I. 4437) für nicht ausreichend zur restlosen Er
füllung ihrer Zielsetzung, „verhüten zu wollen, daß der Farbstoff des Ebenholzes u. 
das zugehörige Dioxanlignin in die zusammenfassende Literatur als Pflanzenbestand- 
teile eingehen“ . Die Berufung HILPERTS u. WlSSELINCKS auf dos Verh. von Xylose
u. von Fructose gegen 3—5%ig. HCl hat nach Ansicht des Vf. kaum etwas mit der 
vorhegenden Frage zu tun. Um dio letzten Bedenken gegen die Existenz des Ebenholz- 
pigmcntes zu widerlegen, schlägt Vf. zur Aufarbeitung des Ebenholzes denselben Weg 
ein wie zu der kürzlich erfolgten Isoliorung des einwandfreien Buchenlignins. (Ber. 
dtseli. ehem. Ges. 69. 2521—22. 4/11. 1936. Hann.-Münden, Forstl. Hochschule.) B r e d .

Gunnar Ax:SOn Berg und Bror Holmberg, Äthyllignin und Thioglykolsäure. 
Ligninuntersuchungen. X . Mitt. (IX. vgl. C. 1936. I. 4172.) Als Modellverss. für die 
Entstehung der Lignothioglykolsäure führen Vff. zunächst Unterss. über dio Einw. von 
Thioglykolsäure (I) auf dio Äthyläther einiger Phenylcarbinole aus. Aus Äthylbenzyl
äther (Darst. aus C61I5 • CH2C1 u. Na-Alkoholat, Kp. 181—182°, nicht ganz ehlorfrei 
erhalten) u. I  bei Ggw. von etwas 5-n. HCl wurde Benzylthioglykolsäure (F. 59—60°) 
erhalten, aus a-Phenätliyläthyläther (Kp. 180— 182°, Darst. analog wie beim Benzyl
äther, zunächst nicht Cl-frei erhalten, erst bei Einw. von I u. NaOH in der Kälte ent
steht ein Cl-freies Prod.) u. I in der Wärme, reichlicher noch bei Ggw. von etwas 5-n. 
HCl (x-Phcnäthylthioglykolsäure, C10Hl;,O2S, F. 62— 64°, aus Benzhydryläthyläther 
(LlNNEMANN. Liebigs Ami. Chem. 133 [1S65]. 17) u. I wurde Benzhydrylthioglykolsäure, 
C1!;HuOaS, F. 129— 130°, erhalten, aus Trityläthyläther u. I Tritylthioglykolsäure, 
C21Hu 0 2S, F. 162— 164° (Äthyläther, Prismen, F. 94—95°). — Bei der Einw. von I 
auf Äthyllignin (Darst. nach H o l m b e r g  u. R u n iu s , Svensk kem. Tidskr. 37 [1925]. 
1S9, dio Einw. von I in der Kälte ist W A  1930. 66 beschrieben) in der Wärme wird 
ein kakaobraune« Pulver erhalten, in dem etwas mehr I-Reste enthalten sind, als einem 
bloßen Austausch der Äthoxyle gegen I-Reste entspricht. Noch mehr I-Reste werden 
aufgenommen, wenn die Rk. bei Ggw. von etwas 5-n. HCl durchgeführt wird. Ein 
hierbei erhaltenes Prod. entspricht etwa der Formel CioHiUiOSti(S-CH2-COOH)St3, 
stellt also die S-reichste bisher erhaltene Lignothioglykolsäure dar. (Svensk kem. 
Tidskr. 47. 257—65. 1935. Stockholm, Techn. Hochsch.) WiLLSTAJEDT.

W . Voss und Gr. Vogt, Über Convallamarin. Neben dem herzwirksamen Con- 
vallatoxin u. dem Saponincharakter aufweisenden Convallarin enthält das Maiglöckchen 
Convallaria majalis das Convallamarin (I), den jetzt in hohem Reinheitsgrad dar
gestellten Hauptbestandteil des aus Wurzeln gewonnenen käuflichen Convallamarins 
Me r c k . Bei der Isolierung von I wurden verschiedene Verff. nacheinander benutzt, 
wobei bei dem Entmisehungsverf. durch Verteilung zwischen Butanol u. W. die größere 
Löslichkeit von Begleitstoffen in W. ausgenutzt wurde u. bei der anschließenden 
partiellen Adsorption an A-Kohle die geringere Oberflächenaktivität von I maßgebend 
war. Bei der fraktionierten Fällung aus Methanol mit Ä. wurde die geringere Löslich
keit in A. verwendet. Aus dem käuflichen Convallamarin wurden etwa 30% I in 
amorphem Zustand mit der konstanten Drehung [a]o~ =  —67,1° erhalten, das nach 
den geringen noch festgestellten Werten für Herzwirksamkeit etwa zu 0,04% mit 
Contxillaloxin u. nach den noch gefundenen Werten für Hämolyse u. Sehaumzahl zu 
etwa 0,3% mit Convaliarin, dem eigentlichen Saponin der Convallaria, verunreinigt 
gewesen sein dürfte. I enthält keine Laetongruppe, ist im L e g a l  test negativ u. 
gibt keine Verb. mit Cholesterin. I schmeckt süß mit schwachem bitteren u. adstrin
gierendem Beigeschmack, ist 11. in W., Methanol u. Eg., zwl. in Essigester, kaum 1. 
in Chlf.. Aceton u. A.. uni. in Bzl. u. PAe. Ist hygroskop. u. hält Reste von W. u. 
Methanol sehr fest. Hat die Zus. C^H-oOj, - f  3 HjÖ mit einer durch Red. bestimmten 
Doppelbindung im Mol. Hydrolyse bzw. Aikoholyse lieferte 1 Mol. ConvaUamaretiv, 
CjlHjnO,, Krystalle (aus Methanol). F. 24S.5—250,5° (Zers.), [a]n14 =  —86,0° (Chlf.),
11. in Chlf.. l.'in Methanol u. A.. uni, in W. u. PAe-, bildet mit H, { - f  PtO.) Dihydro- 
convallarametin, Krystalle, F. 239— 240°, sowie 2 Mol 1-Bhamnose u. 1 Mol d-GUvcose, 
wobei bei der Aikoholyse mit 2%ig. methylalkoh. HCl (S Tage bei 35°) die Zucker als 
Methylglykoside erhalten wurden.

C^H^Ou +  3 H sO =  CMH40Oi -  CtHjjOc +  2 CeHuOs
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Die Abspaltung der Zucker durch Erhitzen mit wss. Säuren ist bei I nicht empfehlens
wert, da das rohe Aglykon bei der meist üblichen Konz, an Glykosid u. Säure noch 
kohlehydrathaltig anfällt. Das günstigste Spaltverf. ist hier die Alkoholyse, auf deren 
Bedeutung bei Fällen hingewiesen wird, wo auf genuine Prodd. hingearbeitet wird, wobei 
bei Verwendung von Methanol oder Ä. im Verlaufe der Aufarbeitung nicht nur auf 
Säurefreiheit des verwendeten Alkohols zu achten, sondern auch für eine Bindung der
u. a. freigelegten Pflanzensäuren durch einen geeigneten Zusatz zu sorgen ist. (Ber. 
dtsch. ehem. Ges. 69. 2333—42. 7/10. 1936. Breslau, Univ. u. Techn. Hochsch.) B e h r .

Burt F. Faris und Lyndon Small, Äther und Heteroäther des Morphins und seine 
Isomeren. Es ist bekannt, daß die phenol. u. alkoh. Gruppe in der Morphinreihe großen 
Einfluß auf die pharmakolog. Wirksamkeit ausüben. Vff. haben daher die cntspreche- 
den Äther dieser Gruppen sowohl von Morphin selbst, als auch von seinen Isomeren
u. verwandten Verbb. dargestellt (vgl. Tabelle I im Original). Die Alkylierung der 
phenol. Gruppe erfolgto mit Diazomethan bzw. Diazoäthan, die der sekundären Alkohol
gruppe nach MANNICH (Arch. Pharm. 254  [1916]. 349), wobei folgende Teilrkk. statt- 
finden:

> - O H > — OCHs-OCH3 r> — o c h 3.o c ii3 V 1 o tü

h 3c^ n
— > ■

H ,C ^N
— > ■

ii8c^ n = o HtSO, , HscX \ T

H-^— OH H-^— OH H ^ V -OR H ^ — OR
/ / /

Die Heteroalkyl-y-isomorphintypen wurden nach dem Verf. von KNORR u . H a r t - 
m a n n  (vgl. Ber. dtsch. ehem. Ges. 45 [1912]. 1354), bei dem durch Erhitzen von 
a-Chlorocodid mit NaOC,Hs Methylpseudokodein erhalten wurde, dargestellt. Über 
die Einzelheiten der speziellen Verff. vgl. Versuchsteil.

.N—CH,

/  \ ________

, X >

N—CHj

\H
;OR

110 0 H OR HO 0
MorphinheteroUther y-Isoinorphlnheteroäther

V e r s u c h e .  I. M o r p h i n  r e i h e .  K a t a l y t .  H y d r i e r u n g  d e s  
M o r p h i n s  (Pt02) i n HCl. Äthyldihydroniorpliin, GVJHaN03, Ül, dest. im Hoch
vakuum bei 170°. [a]D21 =  — 135,9° in absol. A. Tartrat, Krystalle, F. 167° (sintert 
bei 93° unter W.-Abgabe). [a]D25 =  —59,4° in W. Jodmethylat, C20U2RNOr}, Kry
stalle aus A. F. 260°. [a]D2S =  — 66,9° in W. Benzyldihydroniorphin, Ö2iH2.N 03 +  
H„0, Krystalle aus Essigester, F. 95—97°. [<x]d24 =  — 88,1° in A. Hydrochlorid-
monohydrat, G2lH2BN 03Cl +  II20, Krystalle aus W. F. 233— 235°. [a]D20 =  — 52,1° 
in W. — Hydrobromidmonohydrat, C2iHLN03Br, F. 193— 195°, [a]D24 =  — 44° in W.
— Hydrojodid, C,4ff„9V 0 3J, F. 215—217°, [a]D24 =  — 45,3° in W.— Perchlorat,
GMHnN07Cl, aus W.-20% A. F. 188—192°. [a]D23 =  — 59,5° in A. — Jodmethylat,
^25#3oN03J, F. 242—244°. [a]o24 =  — 43,2° in Methanol. — H y d r i e r u n g  v o n  
M e t h o x y m e t h y l m o r p h i n .  Methoxymethyldihydromor'phin, C19H25N04, F. 99 
bis 101°, [cc]d24 =  — 154,5° in A. In saurer Lsg. leicht hydrolysierbar. —  Hydrochlorid, 
^ H KNOtCl, Krystalle aus A.-Ä. F. 124— 126°. [a]D24 =  — 71,8° in W. Sulfat, 

5üAt2012iS, F. 49°, Gasentw. bei 118°. [oc]d21 =  — 72,8° in W. Jodmethylat,
w*2!sNOtJ, umkrystallisiert aus A. F. 201— 203°. [a]n21 =  — 61,8° in W. — Iletero- 

dmydrokodein (Dihydromorphin (alkoh.)-methyläther. D a rst. a) Heterokodein (43,5 g) in
• oCm ^°/o‘b- Essigsäure +  150 ccm W. in Ggw. von Pd-BaSO , (2 g) hydriert. Aufnahme 

"6 ®en com’ NH3 u . Ä. versetzt. F. 216,5— 217", umkrystallisiert aus A. 
•» ~  —178°. Ausbeute quantitativ, b) Aus Dihydromorphin nach der Methode 

von Mannich_ Ausbeute ea. 10%. Heterodihydrokodein, C^Il^NO^. — Hydrochlorid, 
YisHuN03Gl, F. 299°, [a]D20 =  — 136,5° in W. — Hydrojodid, C j l uN03J, F. 269°. 
■]?,7 =  ~ 98>9° in W - — Perchlorat, C2fiH2iNO.Cl, F. 258—260° u. Zers. [a]D28 =  — 110" 
m w. — Fumarat, C22II27NO: , aus 95% A. F. 215—216°, [a]D28 =  — 110° in W. — 
Jodmethylat, C^H^NO^, aus Methanol, F. 260— 261°, [a]D28 =  —91,4° in Methanol. 
Bete.roäthylmorphin [Morphin (alkoh.)-äthyläther]. 108 g Methoxymethyhnorphin mit 

ccm 30°/oig. H ,02 gab gelbes Öl (MANNICH-Methode), aus Aceton 116 g. M ethoxy-
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methylmorphin-N-oxyd +  1 Mol Aceton; letzteres mit Diätkylsulfat (180 ccm) +  
180 ccm 10%ig. NaOH 10 Stdn. behandelt. Nach Hydrolyse u. Red. Als Hydro
chlorid abgetrennt, 55 g. Heteroäthylmorphin, Ci9H23N03 +  ~H.fi, Krystalle aus Essig
ester, F. 110—112“. [a]n23 =  178,8° in A. — Hydrochlorid, Cl9HniN 03Cl, F. 241—243°. 
[a]D24 =  — 134,9° in W. Hydrobromid, CwHuN 03Br, F. 285—287° (sintert bei 170 
bis 180°), [ot]D23 =  — 119,2° in W. — Hydrojodid, ClaH2iN 03J +  2 I l f i ,  F. 171— 174°, 
dann fest, erneut bei 282° geschmolzen. [oc]d24 =  — 115,8° in W. — Perchlorat, 
O10HuNO7Cl, F. 249—250° u. Zers. [oc]d24 =  — 126° in A. —  Jodmethylat, G20H2BN03J, 
F. 255— 265°. [a]D21 =  — 104,6° in W. — Heteroäthyldihydromorphin, G19H2SN03,
Krystalle aus Essigester, F- 189—190°. [<x]d23 =  —164,8° in A. — Hydrochlorid,
Trihydrat, GloII„aNOfil +  3 I l f i ,  F. 95— 110° (Gas), im evakuierten Rohr 165— 170°, 
wird wieder fest, F. dann 274—276°. [cc]d24 =  — 121,7° in W. —  Hydrobromid, 
CltIl2aN 03Br, F- 282— 284° im Vakuum, [oc]d2S =  — 125,1° in W. — Hydrojodid 
Cl9H26N03J, F. 291—293°. [a]D25 =  — 110,6° in W. — Perchlorat, GltH2aN 07Gl, 
F. 234—235° im Vakuum, [cc]d23 =  — 98° in A. — Jodmethylat, G20H2iNO3J, F. 250 
bis 251°, [cc]d26 =  — 79,4° in Methanol. — II. a - I s o m o r p h i n r e i h e .  Äthyl- 
a-isomorphin (a-Kodethylin), C,9H23N 03, Krystalle. F. 128— 130°. [a]n23 =  — 143,7“, 
in A. Die Salze der Base krystallisieren nicht. Jodmethylat, C20H2aNO3J, F. 243°, [<x]d21 
=  — 91,6“ in W. —  Äthyldihydro-a.-isomorphin, CiSH25N03 +  I l f i ,  F. 86—91° (Gas- 
entw. bei 105°). [a]o24 =  — 110° in Methanol. Dest. im Hochvakuum bei 130“ gab 
die wasserfreie Verb. F. 104“. (Darst. aus Dihydro-a-isomorphin u. Diazoäthan.) — 
Tartrat, C23H3lN 09 - f  H fi, Krystalle, aus Aceton umgel., Ausbeute 70°/o, 11. in W. 
oder A. F. 109— 112“ (Gasentw.). [a]o23 =  — 66° in W. — Jodmethylat, C20H 23NO3J , 
F. 277°, [cc]d23 =  — 76,2“, 11. in W., fast uni. in A., Krystalle aus 80“/oig. A. — Hetero
isokodein [a-Isomorphin (alkoh.)-methyläther\. Darst. 20 g a-Isomorphin in einer Lsg. 
von 1,5 g Na in 50 ccm absol. A. im Vakuum zur Trockne eingedampft, mit Chlor
methyläther in Chlf. in den Methoxymethyläther verwandelt (MANNICH-Methode), 
daraus Aminoxyd u. dieses mit Dimethylsulfat methyliert. Die Lsg. wurde mit H2S04 
angesäuert u. bei 40“ S02 durchgeleitet. Aus der alkal. Lsg. mit Ä. erhielt man Hetero
isokodein, CnH21N03, Krystalle aus A. F. 206,5— 207“, [<x]d22 =  — 185,5° in Methanol.
—  Jodmethylat, CnlI2iNÖ3J , Krystalle aus A. F. 227—228° u. Zers. [a]n22 =  — 105,4° 
in W. — Heteroisodihydrokodein [Dihydro-cc-isoynorphin (alkoh.)-methyläther], C\JI„3N 03, 
Krystalle aus A. F. 198—200“, [a]o25 =  — 118,1° in A. —  Hydrochlorid, CWH^N03GI,
F. 273— 275°, [a]D24 =  — 111,1° in W. — Hydrojodid, CwH2iN 03J, Krystalle aus W.
F. 287— 288° u. Zers. [oc]d24 == — 85,2° in W. — Jodmethylat, CnH„CtN 03J, Krystalle 
aus A. F. 245—248° (sintert bei 170— 180°), [a]n24 =  — 77,9° in W. — Heteroäthyl- 
tx-isomorphin, C19H23N03, Krystalle bei Dest. im Hochvakuum, F. 161— 162“, [oc]d22 =  
— 205,1° in Methanol. —  Hydrochlorid, ClaH2iN 03Cl, F. 247— 248° u. Zers. [a]o24 =
— 164,2° in W. — Hydrojodid, C19H2iN03J, Krystalle aus W. F. 264° u. Zers. [oc]d24 =  
— 132,7° in W. —  Hydrobromid, C^HmNO^r, F. 255— 258° u. Zers. [cx]d24 =  —-150,2° 
in W. —  Jodmethylat, C20H26N 03J,~ F. 229—231° (Gasentw.). [a]D24 =  — 131,3“ in 
W. —  Hcteroathyl'dihydro-a.-isomorph in, C19H25N 03, Krystalle aus A. F. 210—-212°. 
[<x]d24 =  — 128° in A. — Hydrochlorid, C19H«$N03CI, F. 300° (Gasentw.). [oc]d24 =  
— 125,7° in W. Hydrojodid, CnH26NÖ3J, F.‘ 287° (Gasentw.). [a]D24 =  — 99,5° in 
W. — Jodmethylat, G.,0H.,&N03J, Krystalle aus absol. A. F. 256—258°, [<x]d24 =  — 86,1° 
in W . — III. ß - I s o  m o r p h i n r e i h e .  Äthyl-ß-isomorphin (ß-Kodethylin), 
CnH„3N03, viscoses Öl, Dest. im Hochvakuum bei 170°. Sulfat, C^l^N O -S, F. 195 
bis 198“. [ix]d24 =  — 136,3° in W. —  Perchlorat, G^H^NOfi'l, wl. in W. F. 264 
bis 266° u. Zers. [oc]d25 =  — 113,2° in 40°/oig. A. — Fumarat, F. 172— 175“. [a]n24 =  
— 100,3° in A., ungenaue Analysen. — Athyldihydro-ß-isomorphin, glasige Fl., dest. 
im Hochvakuum bei 210°. —  Perchlorat, GnHtßN 07Cl, F. 231—234“, [oc]d2S =  — 64,3“ 
in W. — Pikrat, C2iH2SNi0 10, Krystalle aus 50°/oig. A. F. 187— 189°. [a]D25 =  —64,8° 
in A. — Heteroäthyl-ß-isomorph in (?) ,  GViH^NOz, F. 209— 211°. [oc]d24 =  — 60,1° in 
A. D a r s t .  Brommorphid (5 g) in 100 ccm absol. A. in einer Druckflasche 6 Stdn. 
auf 100° erhitzt. Rest der Vakuumdest. in verd. HCl gel., mit NH3 +  Ä. versetzt.
6 Fraktionen, die ersten beiden waren halogenfrei. -— IV. ■/ - 1 s o m o r p h i n r e i h e. 
Athyl-y-isomorphin (y-Kodethylin). GliH23N 03, F. 183—184°. [aje22 =  — 75° in 
Methanol. —  Hydrochlorid, ClsH2iNOsCl, F. 298—300° u. Zers. [k ] d 24 =  — 62,7° in 
W. — Jodmethylat, C20H„eNO3J, Krystalle aus 70%ig. A. F. 252— 253° (Gasentw.). 
[a]o21 =  — 40,8° in W. — Äthyldihydro-y-isomorphin, Cl9H2SN 03, Krystalle aus Essig
äther, F. 158— 159°, [a]D23 =  — 36,2° in Methanol. Neutrales Fumarat, Ci0Hi0N2Oi0,
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Krystalle aus absol. A. F. 180— 182°. [<x]D23 =  — 23,7° in W. —  Jodmethylat, C20H2e 
N03J, Krystalle aus 70°/oig. A. F. 252—253°, [a]D21 =  —40,8° in W . ' — Hetero- 
pseudohodein [y-Isomorphin (alkoh.)-methyläther], GlsH2lN 03, Krystalle aus absol. A.
F. 239—241°, [a jo23 =  — 79,5° in Methanol. Vff. geben zwei Darstst., vgl. Heteroiso
kodein. — Hydrochlorid, ClsH2iN03Cl, 11. in W. F. 274—276° u. Zers. [a]D22 =  — 48,6° 
in W. —  Hydrojodid, GuH22N03J, F. 185—18 8°u. Zers. [oc]d21 =  — 48,7°. — Hetero- 
dihydropseiidokodein [Dihydro-y-isomorphin (alkoh.)-?nethyläther], CnH23NOs, Krystalle 
aus absol. A., sublimiert bei 175° im Hochvakuum. F. 235— 237°. [<x]d25 =  — 83,4° 
in A. —  Hydrobromid, CwH2iN 03Br, F. 256—258°. [<x]d25 =  — 55,4° in W. — Hydro
jodid, CuH2iN03J, F. 185— 187°. [a]o26 =  — 52,8° in W. — Heteroäthyl-y-isomorphin, 
C19HvSNÖ3, F. 215— 220° u. Zers. [a]n23 =  —43,5° in Methanol. —  Hydrochlorid- 
dihydrat, C^HUN 03GI +  2 H,0, 11. in W. F. 287— 290° u. Zers. [a]D23 =  — 30,5° 
in W. — Hydrojodid-Monohydrat, C20H2iNO3J +  H„0, F. 276—277°, [oc]d22 =  —23,2° 
in W. —  Heteroäthyldihydro-y-ismnorphin, CnH2TlN 03, Krystalle aus absol. A., subli
miert im Hochvakuum bei 173°. — Hydrochlorid u. Sulfat krystallisicren nicht. Hydro
jodid, Cl0H2eNO3J, F. 277—287°, [a]n25 =  — 9,1° in W. — Jodmethylat, C20H„eN03J, 
aus 80%ig. A. F. 250—252°, [a]D25 =  — 7,2° in W. —  V. V e r s c h i e d e n e s .  
Darst. aus Amhwxyd. Benzylmethylmorphin [Benzylmorphin (alkoh.)-methyläther], 
C^HyflOi, Prismen aus A. F. 236— 238° u. Zers. [<x]d23 =  — 53,2° in A. nach Man- 
N ic n ; besser aus Heterokodein u. Benzylchlorid u. NaOC2H6. Isoliert als Hydrochlorid, 
G23H2iN 03Cl, Krystalle aus W. Dest. im Hochvakuum bei 180°. F. 233—236°. 
[a]d28 =  — 88,9° in W. Saures Sulfat, C2SHMNO-S, F. 247— 249°. [a]D26 =  —90,1° 
in W. Jodmethylat, C26H30N 03J, F. 155— 157°. [a]o24 =  — 75,8° in 50%ig. A. —  
Benzylmethyldihydroniorphin, G2iH2BN03, dargestellt durch Benzylierung des Hetero- 
dihydrokodeins. Dest. im Hochvakuum bei 210°. Die Base krystallisiert nicht. [a]n25 
=  — 89,1° in A. — Jodmethylat, C2aH32NOsJ, aus A. F. 155— 157°, [cc]d24 =  — 54,6° 
in W. — Benzyldiliydrodesoxymorphin D, C2j1H„sN 02GI, Krystalle aus A. F. 248° 
(Gasentw.), [a]D23 =  — 34,4° in A. — Hydrobromid, C2iH2SNO,Br, F. 226—227°, 
[a]n23 =  — 29,8° in A. — Perchlorat, C2iHisNOaCl, Krystalle aus A. F. 223—224°
u. Zers. [<x]d21 =  — 51,5° in A. —  Jodmethylat, bildet gelbe Krystalle. Zers.-F. 70°. 
[a]o21 =  — 25,8° in Methanol. Es ist nicht stabil, keine Analyse möglich. (J. org. 
Chemistry 1. 194— 208. Mai 1936. Virginia, Univ.) B e y e r .

Walter Awe, Über die Ijihaltsstoffe des Klatschmohns (Papaver Rhoeas). Vorl. Mitt. 
Veranlaßt durch die Arbeit von S p ä th , S ch m id  u. STERNBERG (C. 1936. II. 795) 
teilt Vf. seine Ergebnisse über die Alkaloide der grünen unreifen Kapseln des Klatsch
mohns mit. Er zog diese mit Essigester aus u. extrahierte aus dem nach dem Abdest. 
des Essigesters verbliebenen Rückstand mit 2—3%ig. Essigsäure das Rhoeadin, C21 • 
H21OeN, Krystalle, F. 272— 274° nach vorhergehender Sublimation, [cc]d19 =  4-243° 
(Chlf.). Beim Erhitzen mit 5%ig. HCl entsteht neben einem roten Farbstoff das 
Rhoeagenin, Co0H13OgN, Prismen, F. 235—236°, [a]o19 = + 1 6 6 ° . — Eine Anzahl 
Farbrkk. des Rhoeadins ist im Vergleich mit anderen Alkaloiden angegeben. (Arch. 
Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 274. 439— 45. Okt. 1936. Göttingen, Univ.) B e h r .

Mahan Singh, Die optischen Drehungen von substituierten Campheranilsäuren. 
Von nachfolgenden Campheranilsäuren, die durch 3— 4-std. Erhitzen von Campher- 
säureanhydrid mit Aminen in äquimol. Mengen in Ggw. von geschm. Na-Acetat im 
Ölbad auf 120—150° erhalten waren, u. einigen ihrer Deriw. wurden die opt. Drehungen 
in Methylalkohol, Aceton, A. u. Methyläthylketon bei einer zwischen 17 u. 19° variie
renden Temp. gemessen. Die im Referat verzeichneten Werte sind —  wenn nichts 
anderes vermerkt — in A, ermittelt. — o-Äthylcampheranilsäure, C1SH250 3N, Krystalle 
(aus verd. A.), F. 171°; [a]D =  31,2°. —  p-Äthyl-, CleH„30 3N, F. 202—203°; [<x]0 =  
37,0°. — m-Aceto-, C18H2:!0,,N, F. 189— 190°; [a}D =  19,4°. — p-Aceto-, CI8H2,OjN, 
h. 224—225°; [<x]D =  51,8°. — m-Nitro-, C16H20OsN2, F. 210°; [<x]D =  25,5°. —  p-Nitro-, 
î<jH20O5N2, F. 202— 203°; [a]D =  56,6°. — m-Amiiw-, C16H220 3N2, F. 196— 197°; 

L«]d =  42,8°. — p-Amino-, C10H22O3N2, F. 220—221°; [<x]D =  57,5° (Methylalkohol). — 
m-Acetylamino-, C18H,404N2, F. 220—221°; [a]D =  16,9°. p-Acelylamino-, C18H210 4N2, 
F 234— 235°; [<x ] d  =  42,5°. — m-Fluor-, C16H20O3NF, F. 197°; [ a ] D =  35,4°. — 
f f e - »  CleHaoOsNF, F. 180— 181°; [a]D =  18,5“. — 2'-Nilro-4'-äthyl-, C18H210 5N2, 
F  140,5°; [a]u =  — 67,3°. — 2'-NÜro-3'-fluor-, C16H190-N2F, F. 131— 132°; [a]D 
—iSM0. — 2'-Nitro-4'-flwr-, C16H190 5N2F, F. 171°; [a]D =  —47,6<>. — 2'-Nitro-4'-aceto- 
î8H240 6N2, F. 202—203°; [<x ] d .= 41,8°. —  o-Älhylcampliorophenylimid, C18H230 2N, 

132—133°; [a]D =  16,0°. — p • Äthylcamphorophenylimid, C18H230 2N, F. 123°;
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[a]D =  15,9°. (J. Indian ehem. Soc. 13. 467— 74. Juli 1936. Lahore, Government 
Coll.) B e h r l e .

Hans Fischer und Carl von Seemann, Die Konstitution des Spirographishämins. 
37. Mitt. zur Kenntnis der Porphyrine. (36. vgl. C. 1936. II. 2921; vgl. auch C. 1936.
II. 1940.) Nach einer umfassenden Übersicht über Blutfarbstoffe u. respirator. Pig
mente stellen Vff. die Ergebnisse der analyt. Unteres, des Spirographishämins durch 
0 . W a r b u r g  u. O. W a r b u r g  u. N e g e l e i n  (C. 1933.1. 1295) dar. Es wird eine genaue 
Beschreibung der Gewinnungsmethode des Hämins gegeben. Spektrum des Spiro
graphishämins in Pyridin-Ä.: I. 641,2—636; II. 593—575; III. 560,5—548,4; 
IV. 517,8 . . . 495; E.-Abs. 440,7. R. d. I .: HI, IV, II, I ; in Chlf.: I. 649— 641,2; II. 598 
bis 583,5; III. 565—557; IV. 525— 515,5; E.-Abs. 453. Durch Modellverss. mit Oxo- 
rhodoporphyrin u. durch Vergleich mit Deriw. des Chlorophylls b wurde die Existenz 
einer Formylgruppc in Spirographishämin wahrscheinlich gemacht. Bewiesen wurde 
sie durch Überführung in die Carboxylgruppe mittels HJ u. Luft u. durch die Über
führung des Oxims in das Nitril. Spektrum des Nitrils: In Ä.: I. 584,7— 575,7; II. 551,3 
bis 546,1; III. 512,7— 500,1; E.-Abs. 436,7. R.d. I.: II, III, I. Die Resoreinschmelze des 
Spirographishämins (sie lieferte ein Prod., welches verestert bei 196— 197° schm.) zeigte, 
daß es nicht von Ehodoporph yrin X  V ableitbar war. Red. des Spirographisporphyrin- 
dimethylesters in HCOOH mit Pd u. Reoxydation der völlig entfärbten Lsg. ergab ein 
Prod. mit dem F. 242—243° (unkorr.) (Spektrum in Ä.: I. 626,5— 623,5; II. 574 bis 
568,1; III. 531,7— 525,7; IV. 506— 486,6; E.-Abs. 432. R. d. I.: IV, IH, I, H). Eine 
völlige Hydrierung der Formylgruppe konnte naebgewiesen werden. — Bei der Diazo- 
essigesteranlagening konnte die Rotverschiebung im Spektrum des Spirographis- 
porphyrins als Bldg. einer Ketonsäureestergruppe gedeutet werden. Da Oximierung 
noch die typ. Blauverechiebung im Spektrum ergab, mußte noch auf das Vorhandensein 
einer Carbonylgruppe geschlossen werden. — Schließlich konnte die Identität des 
hydrierten Spirographisporphyrindimethylesters mit dem von H. F is c h e r  u . E. JORDAN 
(C. 1930. ü .  3038) synthetisierten l,2,3,5,8-Peniamethyl-4-äthylporphin-6,7-dipropion- 
säuredimethylesler (F. 252°) nachgewiesen werden. Da weiter bei der Resorcinschmelze 
des Spirographishämins das Devleroporphyrin IX  (Dimeihylester, F. 219— 220°) ent
stand u. sein Bromierungsprod. mit dem Dibro'mdeuteroporphyrin IX  ident, ist, 
ist für Spirographishämin die Konst. einer l,3,5,8-Tetramethyl-2-formyl-4-vinylhämin-
6,7-dipropionsäure bewiesen (Formel vgl. C. 1936. II. 1940), deren zugrundeliegendes 
Porphyrin die Zus. C33H320 6N4 hat. (Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem. 242. 133— 57. 
12/8. 1936. München, Techn. Hoehsch.) S i e d e l .

Igor Remesow und N. Tavaststjema, Die künstliche Darstellung östrogener Stoffe 
aus gewissen Sterinen. I. Die Synthese östrogener Substanz aus tierischen Sterinen. 
Vff. untersuchen als Grundlage für ihre Verss. das UV-Absorptionsspektrum von 
Follikelhormon u. Agnosterin. Durch Abspaltung der Seitenkette des Agnosterins
—  unter Erhaltung seiner Ringstruktur — wurde ein Prod. synthetisiert, das ebenso 
wie die bei der Synthese auftretenden Zwischenprodd. noch nicht endgültig identi
fiziert werden konnte. Die Frage, ob das synthet. Prod. in seiner chem. Konst. dem 
Theelin ähnlich ist, oder ob es als neues Sterinderiv. von hoher östrogener Wirksamkeit 
anzusehen ist, bleibt zu erklären. Der ALLEN-DoiSY-Test u. andere biol. Verss. ergaben, 
daß das Endprod. der Synthese bei subcutaner Injektion in Dosen von 0,1 mg (in öl) 
Östrogen sehr wirksam ist. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55. 791—97. 15/10. 
1936.) B r e d e r e c k .

Igor Remesow, Die künstliche Darstellung östrogener Skiffe aus gewissen Sterinen.
II. Synthese eines Isomeren des Follikelhormons aus pflanzlichen Sterinen. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Durch photochem. Oxydation von Ergosterin erhält Vf. Neo-Ergosterin. 
Die Seitenkette desselben wird oxydativ abgebaut u. dabei eine Verb. erhalten, die 
entweder Theelin oder eine diesem isomere Verb. daretellt. Das krystallin erhaltene 
synthet. Prod. hat die Formel C18H220 2 u. eine physiol. Aktivität von 107 Mäuse- 
einheiten/g. Seine Ivonst.-Formel ist noch zu ermitteln, u. seine physika],-chem. Eigg. 
sind mit denen des reinen Theelins zu vergleichen. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55. 
797— 803. 15/10. 1936.) B r e d e r e c k .

R. R. Williams und J. K . Cline, Synthese von Vitamin B x. Die früher (C. 1936-
II. 1355) angekündigte Synthese des Vitamins B, aus I u. 4-Methyl-5-/?-oxyäthylthiazol

*) Siehe auch S. 112 ff., 121, 131; Wuchsstoffe siehe S. 112.
**) Siehe auch S. 112, 118 ff., 127, 131, 232.



1 9 3 7 . I . D j. N a t u r s t o f f e : P r o t e i n e . 1 0 3

(Buchman) führte zu einem Bromid (II), dessen Molekularabsorption mit der des 
natürlichen Vitamins übereinstimmte. Die Analyse ergab die Summenformel C12H17- 
N4SOBr■ HBr■ 1/2 H20. Die heilende Dosis für polyneuritische Ratten beträgt 6 y ± l  y.

II wurde in das Chlorid übergeführt, das sich nach Zus., UV-Absorption u. antineurit. 
Wirksamkeit (5 y) mit dem natürlichen Chlorid als ident, erwies. Beim Vergleich der 
PF. wurde gefunden, daß im natürlichen Chlorid (F. 246°) u. im Pikrolonat 2 Krystall- 
formen Vorkommen, die wahrscheinlich auf das Vorhandensein von 2 Stereoisomeren 
(eis-trans-Isomerie amC-Atom 5 des Pyrimidinringes ?) von gleicher Wirksamkeit zurück
zuführen sind. Das synthet. Chlorid (F. 232— 234°) gibt mit dem natürlichen keine 
Depression u. dürfte hauptsächlich aus dem niedriger schm. Stereoisomeren bestehen. 
( J. Amer. ehem. Soc. 58. 1504— 05. 5/8. 1936. New York, Columbia Univ., u. Rahway, 
N. J., Merck & Co.) B e c k m a n n .

Dionys von Klobusitzky, Neuere Ergebnisse der Eiweißsynthese. Zusammen
fassende Darstst. (Med. Welt 10. 1074—76. 25/7. 1936.) B r e d e r e c k .

A. Fodor und Sonja Kuk, Über den Zusammenhang zwischen dem chemisch- 
strukturellen und dem kolloiden Bau der Proteine. (Vgl. C. 1933. II. 230.) Vf. bespricht 
uochmals den nichthydrolyt. Abbau des Caseins mit wasserfreiem Glycerin bei 130 
bis 150°, sowie den des Hefephosphorproteins mit Resorcin bei der gleichen Temp. Dabei 
werden b'is zu 70°/0 des Proteingewichtes an Akropeptiden gebildet. Unter diesen Verbb. 
werden Assoziatc allseitig geschlossener, relativ einfacher, Konst.-W. enthaltender 
Polypeptidkomplexe verstanden, oder in anderen Fällen auch Assoziate dieser ge
schlossenen Komplexe mit offenen Polypeptidketten. Der jeweilige Assoziationsgrad 
hängt von den Darst.-, Reinigungs- u. Trocknungsbedingungen ab. Das Akropcptid 
der Gelatine findet sich im Abbaugemisch als W. 1. Ca-Verb. vor: C62HgsNls0 25Ca. 
Wird daraus das Ca mit Oxalsäure entfernt, so wird ein Assoziat zweier allseitig ge
schlossener Hexapeptidkomplexe mit einer offenen Hexapeptidkette erhalten. Diese 
Kette kann sich mit der gleichnamigen Kette eines zweiten Trihexamol. kondensieren. 
Dieser Vorgang kann sich wiederholen, so daß zwei- bis dreifache Kondensate des C62- 
Körpers entstehen. Die Veränderung des Assoziates bei der Peptonisierung der Gelatine 
mit Pepsin-HCl im Gefüge der ersteren wird erörtert. Beim Oewetnabbau entsteht 
ein Akropcptid, dessen Behandlung mit Eg. eine in W. uni. Verb. C41H67N90 12 ■ 2 H20  
ergibt, ein Assoziat zweier geschlossener Tetrapeptidkomplexe, deren einer u. a. 1 Mol. 
Lysin enthält. Wird das primäre Akropcptid statt mit Eg. mit A. gereinigt, so entsteht 
das drei- bis vierfache Assoziat von C.u. Der Abbau des Caseins mit h. Resorcin treibt 
die Desassoziation bis zu den Tetrakomplexen. Behandlung des Doppeltetrapeptids 
mit Milchsäure führt ebenfalls zu den einfachen Tetrakomponenten. Vf. kann beweisen, 
daß]der Körper C41, resp. seine Assoziate als solche im Casein selbst Vorkommen. Wurden 
diese Assoziate mit Pepsin-HCl gespalten, so wurden dabei freie NH2- u. COOH-Gruppen 
m äquivalenten Verhältnissen entbunden. Beim Abbau von Hefephosphorprotein mit 
Resorcin wurde ein Akropeptid der Formel Gi<vH62N]0O]3'2  H20  erhalten, von dem 
sich ein Pentacetylderiv. darstellen ließ. Der C46-Körper stellt wahrscheinlich ein Assoziat 
zweier geschlossener Peptidkomplexe dar, die je 1 Prolin (bzw. Oxyprolin), 3 Alanyle
11 • 1 Tyrosin enthalten. (Kolloid-Z. 74. 66—87. Jan. 1936.) * B r e d e r e c k ".

J- Swyngedauw, Uber einen neuen elektrochemischen Vorgang zur Überführung 
von Proteinen in den isoelektrischen Zustand. Vf. elektrolysiert Proteingele u. Proteinlsgg. 
zwischen Platinelektrodcn. Nach der Elektrolyse, durch die die Elektrolyte an die 
Elektroden transportiert werden, befindet sich die Proteinlsg. — ähnlich wie nach 
°î?er Elektrodialyse —  nahe ihrem isoelektr. Punkt. Bei Hämoglobinlsgg. erhielt Vf. 
allerdings ein pH von 3,40, das weit von dem isoelektr. Punkt des Hämoglobins 
<PH =  6,80) entfernt liegt. In den anderen untersuchten Fällen war es gleichgültig, 
ob von sauren oder alkal. Lsgg. ausgegangen worden war. (C. R. hebd. Séances Acad. 
Sei. 203. 54—57. 6/7. 1936.) H a v e m a n n .

Hans Neurath und Henry B. Bull, Die Denaturierung und Hydratation von 
1 roteinen. I. Die Dichten von natürlichem, von oberflächendenaturiertem u. von 
nitzedenaturiertem Ovalbumin sind gemessen worden. Natürliches Protein hat die

CH6
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niedrigste D. Die D.D. der beiden verschiedenartig denaturierten Proteine liegen 
nahe beieinander. Bei Oberflächendenaturation ist die D. größer als bei Hitzedenatu
rierung. Weiterhin wurden die Vol.-Ivontraktionen bei verschiedenem W.-Geh. be
stimmt. Die maximale Kontraktion betrug bei naturiertem Protein 53, bei ober
flächendenaturiertem 30 u. bei hitzedenaturiertem 24,5 emm/g Substanz. Messungen 
der Vol.-Kontraktion der auf die beiden Weisen denaturierten Proteine in W.-A.- 
Mischungen deuten weitere Unterschiede in der Struktur der so denaturierten Proteine 
an. (J. biol. Chemistry 115. 519— 28. Sept. 1936.) B r e d e r e c k .

G. S. Adair und M. E. Adair, Die Dichten von Proteinbrystallen und die Hydra
tation von Proteinen. (Vgl. C. 1936. I. 294.) Vff. bestimmen die D. von Protein- 
kxystallen in wss. Medium. Sie führen Messungen aus an Edestin, Eieralbumin, Pferde
serumalbumin u. Hämoglobin, weiterhin an amorphem Euglobulin u. an durch Hitze 
denaturiertem Eieralbumin u. Hämoglobin. Die beobachtete D. ist eine Funktion 
der Zus. u. der Wasserstoffionenkonz, des Mediums. Möglicherweise sind die Kry- 
stalle sehr permeabel, wodurch ein dynam. Gleichgewicht mit allen Komponenten des 
Mediums eintritt. In allen untersuchten Fällen ist die D. der Krystalle deutlich ge
ringer als die scheinbare D. des anhydratisierten Proteins in wss. Lsg. Der Beweis 
dafür, daß diese Herabsetzung der D. auf Anwesenheit von Hydratationswasser be
ruht, wird diskutiert. Das Pflanzenprotein Edestin hat eine erheblich größere D. als 
die untersuchten tier. Proteine. Die Hitzekoagulation der Proteine erhöht ihre D. 
nur schwach. Anwesenheit von Rohrzucker im Medium bewirkt einen Anstieg der 
Krystalldichte. Um zu beweisen, daß die relativ geringe D. der Proteinkrystalle auf 
einer Hydratation beruht, leiten Vff. Formeln ab, die die beobachtete D. der Krystalle 
in Abhängigkeit von ihrer Zus. darstellen. Bestst. der spez. Voll, der krystallisierten 
Proteine zeigen, daß es unwahrscheinlich ist, daß die geringe D. der Proteinkrystalle 
auf einer Vol.-Kontraktion beim Auflösen beruht. (Proc. Roy. Soc., London, Ser. B. 
120. 422— 46. 1/7. 1936.) ' B r e d e r e c k .

Harold P. Lundgren, Assoziations- und Dissoziationsreaktionen des Tliyreo- 
globirtins. (Vgl. H e id e l b e r g e r  u. P e d e r s e n , C. 1936. I. 4020.) Durch Unters, in 
der Ultrazentrifuge stellt Vf. fest, daß das Thyreoglobulinmolekül, dessen Mol.-Gew. etwa 
700 000 beträgt, in Lsg. unter dem Einfluß solcher Faktoren, die die Ionisation des 
Moleküls vergrößern, in eine Reihe definierter kleinerer Bruchstücke zerfällt. Die Disso
ziation nimmt zu mit sinkender Konz, an Protein, steigender Elektrolytkonz., steigender 
Temp. u. mit dem Abstand des pH der Lsg. vom isoelektr. Punkt. Umgekehrt können 
sich die Bruchstücke wieder zu den großen Molekülen assoziieren. (Nature, London 138. 
122. 18/7.1936. Uppsala, Univ.) ' H a v e m a n n .

E. P. Clark, Helenalin. I. Hdenalin, die bittere, niesenerregende, in Hdenium 
autumnale vorkommende Substanz. Aus dem Chlf.-Auszug der ganzen Pflanzen von 
Helenium autumnale wurde in 0,36% Ausbeute (ein Fall der stark wechselnden Aus
beuten) erhalten das Helenalin, C15H1S04 (I), das schon beschrieben ist von R e e b  
(J. Pharm. Elsaß-Lothringen 37 [1910]. 149) als Hehninsäure, CRH10O2, u. von L a m so n  
(J. Pharmacol. 4 [1913], 471) als Helenin, C^H^Os- I bildet farblose, bitterschmeckende 
Krystalle (aus Bzl.), deren Staub heftiges Niesen verursacht, F. 167°; [oc] d20 =  — 101,9° 
(A.), eine 1 : 5000 wss. Lsg. tötet ca. 3 g Goldfisch in 3 Stdn. Monoacetat, C1TH,0O5, 
Krystalle, F. 184°. — Methoxyacetylhdenalin, ClsH2J0 6, aus I mit Methoxyessigsäure- 
anhydrid in Pyridin, F. 135°. — Tetrahydrohelenalin, CI5H;20.1, aus I mit H2 (+  Pt), 
Nadeln, F. 176°. Acetat. C1TH240 5, F. 145°. —  Dibromhelenalin, C15Hl80.,Br2, aus I 
mit Br m Chlf., Krystalle, F. 161°. (J. Amer. ehem. Soc. 58i 1982—83. 9/10. 1936. 
Washington, U . S. Dep. of Agricult.) B e h e l e .

Robert D. Haworth, William Kelly und Thomas Richardson, Die Bestandteile 
natürlicher Phenolharze. V. Synthese vcm d,l-Matairesinoldimethyläiher und d.l-Cu- 
bebinolid. (W . vgl. C. 1936. II. 1001.) Die 1. e. beschriebene Rk. zwischen Safroloxvd 
ii. reaktionsfähigen CH2-Gruppen ermöglichte die Synthese des d,l-Matairesinoldi- 
methyläthers (I) u. der entsprechenden Methvlendioxyverb., d,l-Cubebinolid. O-Methyl- 
eugenoloxyd setzt sich mit Na-Acetessigester in k. A. zu II um. Die Konst. von II 
wurde bewiesen durch Kondensation der Na-Verb. mit 3,4-Dimethoxybenzoylchlorid 
zu III, Cvclisierung mit methylalkob. HCl zu IV, W .-Abspaltung u. Dehydrierung 
des entstandenen V zu der C. 1935. II. 13S0 beschriebenen Verb. VI. Nach vergeb
lichen Verss., III nach den Verff. von Cl e m m e n s e n  u . W o l f f -K is h n e r  in I zu 
verwandeln, wurde das Na-Deriv. von II mit 3,4-Dimethoxybenzylchlorid zu VII
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kondensiert; dieses gibt bei der Hydrolyse mit methylalkoh. Ba(OH)2 eine saure Frak
tion, aus der I in äußerst geringer Ausbeute erhalten werden konnte. Es wurde dann 
gefunden, daß I in guter Ausbeute entsteht, wenn man O-Methyleugenoloxyd mit der 
Na-Verb. des 3,4-Dimethoxybenzylcyanessigsäuremethylesters kondensiert, das ent
standene saure Prod. (wahrscheinlich VIII) erst mit verd. HCl erwärmt u. das so er
haltene ölige Lacton mit konz. HCl kocht. I gibt Dibrom- u. Di- u. Tetranitroderivv., 
die mit denen des natürlichen Matairesinols in Löslichkeitsverhältnissen u. Farbrkk. 
sehr ähnlich sind; die Absorptionsspektren von 1- u. d,l-I sind ident. Die stereochem. 
Verhältnisse bedürfen jedoch einer genaueren Unters. — Die I entsprechende Methylen- 
dioxyverb., d,l-Cubebinolid, der das d-CubebinoEd u. das 1-Hinokinin entsprechen 
(vgl. Mameli, C. 1936. I. 3698; K eimatsu , C. 1936-1. 1033), entsteht analog I, wenn
<CH,0 ),C.Ha-CHa-HC- CHi (CHaO),C.Ha-CH--HC-CH,^ (CH,0 )aC.Ha-CH,-HC-CH,^

i > 0  I > 0  i > 0
(CHaOJiCiHj'CHa’ HC • CO CH.-CO-HC • CO (CHsO):C<H,'CO • HC • CO

I II III
CH. CH,

C H jO -ZV ^iC H -C H ,^  CH,0-f/Ns/ SNCH'CH,^ (CH»0),CÄfCH>-H0
CH.O. I  n T T .co^ 0  nTT.n. 1 (CH,0 )iC«Hi • CH, • C(COCHa)- C0 -CHjO•N /̂ /\^yCH • CO C H a O - k J ^ C ---- CO ------------------- r—

IT C(OH) • CeHa(OCHa), V C-C.Ha(OCHa),
(CH,0 )iC<Hj'CH,-CH'CH, • OH _  .CH,-CH-C,Ha(OCHa),'I I I  i IX  (C H .O ).C .H ,-C H ,-H C < i
(CH,0 ),C.HJ-CH,-C(CN)-C0 ,H ^ C O  • O

X (CHaOhCeH, • CH, ■ CH(COsH) • CH, • CO • C*Ha(OCHs), 7°n, . Safroloxyd u. Na-3,4-Methy-

O iendioxybenzyleyanessigsauremethyl- 
•CH:C(COaH)-CH,*CO*C*H,(OCH,), ester ausgegangen wird. Das Absorp-

• Br tionsspektrum ist gegenüber dem
von I nach Rot verschoben. — Die 

Verbb. IX, X u. XI wurden im Laufe ergebnisloser Vorverss. dargestellt.
V e r s u c h e .  Me. =  Methanol. a.-Acelyl-ß-3,4-dimethoxybenzylbiityrolacton, 

C]6H180 6 (II), aus O-Methyleugenoloxyd u. Na-Acetessigester in A. bei gewöhnlicher 
Temp. Prismen aus Bzl.-PAe., F. 69—70°, Kp.0j5 218—220°, Fe-Rk. violettrot. a-3,4- 
Dimethoxybenzoyl-ß-3,4-dimethoxybenzylbulyrolaeton, C22H240 , (III), durch Umsetzung 
von II mit „molekularem“  Na in Bzl., Kochen mit 3,4-Dimethoxybenzoylchlorid u. 
Schütteln des durch Verd. mit W. u. Waschen mit verd. NaOH isolierten, in Bzl. +  Ä. 
gel. Rk.-Prod. mit 5°/0ig. NaOH. Nadeln aus Me., F. 125—126°, Fe-Rk. erst grün, 
dann violettrot. Lacton der l-Oxy-6,7-äimeihoxy-l-[3,4-dimetlioxyphenyl}-3-oxymdhyl-
l,2,3,4-tetrahydronaphtlMlin-2-carbonsäure, C22H2.,0T (IV), durch Kochen von III mit 
methylalkoh. HCl. Nadeln aus Ä. +  PAe., F. 124— 126°, gibt keine Fe-Rk. Gibt 
beim Erhitzen mit KHS04 auf 180° das Lacton der 6,7-Dimethoxy-l-\3,4-dimdhoxy- 
Vhenyl\-3-oxymethyl-3,4-dihydronaphtlialin-2-carbonsäure, C22H220 8 (V), Prismen aus 
Me. +  Chlf., F. 216—217°, das beim Erwärmen mit Pb-Tetraacetat u. Eg. auf 80° 
in das Lacton der 6,7-Dimethoxy-l-[3,4-dimeihoxyphenyl]-3-oxymethyhuiphtlialin-2-car- 
bonsäure (VI), Prismen aus Me. +  Chlf., F. 254°, übergeht. — oc-Acelyl-ix,ß-bis-3,4-di- 
methoxybenzylbidyrolackm, C21H280 7 (VII), aus der Na-Verb. von II u. 3,4-Dimethoxy- 
benzylchlorid in Bzl. bei 100° im Rohr. Kp.0l5 270—280°. a,ß-Bis-3,4-dimdhoxy- 
benzylbutyrolacton, d,l-Matairesinoldimeihyläther, C22H260„ (I), in geringer Mengo beim 
Kochen von VII mit methylalkoh. Ba(OH)2 u. Kochen des Rk.-Prod. mit HCl, besser 
durch Kondensation von O-Methyleugenoloxyd mit 3,4-Dimethoxybenzylcyancssig- 
säuremethylester in NaOC2H5-Lsg., u. Erhitzen des Rk.-Prod. erst mit verd., dann 
mit konz. HCl. Prismen aus Me., F. 106— 107°, 1. in konz. H2S04 orange, auf Zusatz 
von etwas konz. HNOa braun; 1-Matairesinoldimethyläther 1. sieh entgegen einer früheren 
Angabe (C. 1935. ü . 1379) in konz. H2S04 ebenfalls orange. d,l-Dibrommatairesinol- 
dirnalhyläther, C22H2il0 6Br2, aus I u. 2 Mol Br in Eg. Nadeln aus Me., F. 109—110°,
1- in H2S04 hellbraun, mit HN03 rot. d,l-Dinilromatairesinoldimcthylä(her, C32H24- 
OioNj, aus II u. konz. HN03 in Eg., gelbliche Nadeln aus Me. +  Chlf., F. 179—180°, 
J.- >n H2S04 rot, mit konz. HN03 orange. d,l-Tclranitr<maiairesinoldimethyläther, 
C22H220i4N4, bei kurzem Kochen von I mit konz. HN03. Fast farblose Tafeln aus 
Me. -f Chlf., F. 185—186°. —- 3,4-Dimethoxybenzylcyanessigsäuremethylester, Ci3HI5 
04N, aus der Säure u. 4°/0ig. methylalkoh. HCl. Prismen aus Me., F. 75—76°. Analog 

Melhylendioxybenzyleyanessigsäureindhylester, C]2Hu0 4N, Prismen aus Me., F. 79 
bis 80°. a.,ß-Bis-3,4-methylendioxybenzyUyutyrolacton, d,l-Oubebinolid, C20HI8Oc, analog
I aus dem vorigen u. Safroloxyd in NaOC2H5-Lsg. Prismen aus Me., F. 106— 107°,
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1. in H2S04 violettrot, mit HN03 rot. d,l-Dibromcubebinolid, C2(lHI60 6Br2, Tafeln 
aus A., F. 119— 120°, 1. in H2S04 rotviolett, mit HN03 braun. d,l-Dinitrocubebinolid, 
C20Hi0O10N2, gelbliche Prismen aus A., F. 160— 161°, 1. in H2S04 rot, mit HN03 etwas 
heller. -— a.-3,4-Dimethoxybenzyl-y-3,4-dimdhoxyphenylbutyrolacton, C21H240 6 (IX), aus 
dem y-Lacton der /?-3,4-Dimethoxybenzoyl-a-3,4-dimethoxybenzalpropionsäure u. 
H2 +  Pt02 in Eg. unter Druck. Nadeln aus Me., F. 126— 127°. Gibt mit KMn04 in 
alkal. Lsg. ß-3,4-Dimdhoxybcnzoyl-a.-3,4-dimdhoxybenzylpropionsäure (X), C21H210 7, 
Nadeln aus Me., F. 107—108°. ß-3,4-Dimdlwxybenzoyl-a.-2-brom-4,5-dimdhoxrybenzal- 
propionsäure, C2,H19OsBr (XI). Das y-Laclon, C21H190„Br (orange Nadeln aus Me. +  
Chlf., F. 202°), entsteht beim Erhitzen von /9-3,4-dimethoxybenzoylpropionsaurem Na 
mit 2-Brom-4,5-dimethoxybenzaldehyd u. Acetanhydrid auf 100°; die freie Säure 
entsteht beim Kochen des Lactons mit NaOCH3-Lsg. u. Ansäuren. Nadeln aus Me. +  
Chlf., F. 225°. Methylester, C22H230-Br, Nadeln aus Me., F. 140— 141°. (J. ehem. 
Soc. London 1936. 725— 30. Juni.) O s t e r t a g .

Robert D. Haworth und William Kelly, Die Bestandteile natürlicher Phenol- 
liarze. VT. Synthese von Verbindungen, die mit Cubebinolid (Hinokinin) veruxindt sind. 
(V. vgl. vorst. Ref.) Nach früheren Verss. ist anzunehmen, daß Cubebinolid (Hinokinin) 
(vgl. vorst. Ref.) bei Einw. von Pb-Tetraacetat die Lactone I u. II liefert. Diese Verbb.

»cCG >
CsH s<Q >C H t

werden zu Vergleichszwecken synthetisiert. Infolge der Empfindlichkeit von CH20 2- 
Gruppen gegen saure Kondensationsmittel sind nicht alle früher zu solchen Synthesen 
angewandten Methoden hierzu geeignet. — Verss., I- oder d,l-Hinokinin in die Lactone
I oder II überzuführen, waren erfolglos; Vff. erhielten entweder unverändertes Hino
kinin oder amorphe Prodd., wahrscheinlich Brenzcatechindcrivv., die sich in w. verd. 
Alkalien rasch auflösen u. dunkel färben. Dieses Verli. der CH20 2-Gruppen steht im 
Widerspruch mit ihrer Beständigkeit bei der Synthese von Dehydroanhydropikro- 
podophyllin (C. 1936. II. 1001). — 6-7-Mdhylendioxy-l-\3,4-mdhylendioxyplienyl]- 
naphthalin-2,3-dicarbonsäure. Das Anhydrid C20Hi„O7 entsteht aus 3,4-Methylendioxy- 
phenylpropiolsäure u. Acetanhydrid bei 170°. Gelbe Prismen aus Eg., F. 244— 246°. 
Dimethylester C22H160 8, aus dem Anhydrid u. methylalkoh. HCl. Prismen aus Me. +  
Chlf., F. 214— 215°. —  Mdhylendioxybejizol, aus 4,5-Dibrom-l,2-methylendioxybenzol 
mit Na-Amalgam u. 70°/oig. Sie. bei 24-std. Kochen. Kp. 172°. ß-\3,4-Mdhylendioxy- 
benzoyl\-propionsäure, aus Methylendioxybenzol, Bernsteinsäureanhydrid u. A1C13 in 
Nitrobenzol. Prismen aus W., F. 136°. ß-[3,4-Methylendioxybenzoyl]-a-[3,4-methylen- 
dioxybcnzal]-propionsäure, CiBHl40 7, aus dem Na-Salz der vorigen, Piperonal u. Acet
anhydrid bei 100° über das y-Lacton C19H120 0 (grünlichgelbe Nadeln aus Eg., F. 236 
bis 237°), das mit sd. NaOC2H5-Lsg. verseift wird. Nadeln aus Me., F. 193°. ß-[3,4- 
Mdhyle7idioxybenzoyl]-a-[3,4-methylendioxybenzal\-ß-methylenpropionsäure, C20H14O-, 
aus dem vorigen u. CH20  in verd. NaOH. Krystallc aus Bzl., F. 184— 185°. Gibt bei 
Einw. von Eg. u. konz. HCl, Erhitzen mit 5°/0ig. NaOH, Ansäuern u. nachfolgendem
1-std. Erhitzen auf 100° das Ladern der 6,7-Methylendioxy-1 - [3,4-mdhylendioxyphenyl]-
2-oxymdhylnaphthalin-3-carbo>isäure, C20H12O8 (I), Prismen aus Me. +  Chlf. oder 
durch Vakuumsublimation, F. 264°. Gibt mit KMn04 6,7-Methylendioxy-l-[3,4- 
methylendioxyphenyl]-naphthalin-2,3-dicarbonsäure. — Bis-[3,4-mdhylendioxyphenyl\- 
methylenbemsteinsäure, C10Hl8O8, durch Umsetzung von Methylendioxybenzol u. Oxy- 
methylenbemsteinsäureäthylester in Eg. +  H2S04 u. Hydrolyse des Prod. mit methyl
alkoh. KOH. Prismen aus verd. Essigsäure, sintert bei 130°, schm, bei 140°. Verss. 
zur Überführung in ein Ketotetralinderiv. waren erfolglos. — a.-\3,4-Mdhylendioxy- 
benzoyl\-ß-[3,4-nidhylendioxybenzyl]-butyrolacton, C20H16O7, aus der Na-Verb. des 
a-Acetyl-/?-[3,4-methylendioxybenzyl]-butyrolactons u. 3,4-Methylendioxybenzoyl- 
chlorid in Bzl. erst bei gewöhnlicher Temp., dann bei 100°; Isolierung über das Na-Salz 
der Säure. Prismen aus Bzl., F. 136— 137°. Gibt mit FeCl3 in A. allmählich eine 
violette Färbung. Lacton der 6,7-Mdhylendioxy-l-[3,4-methylendioxypheJiyl]-3-oxy- 
mdhyl-3,4-dihydronaphthalin-2-carbonsäure, C20Hj4O0, aus dem vorigen durch Er
wärmen mit methylalkoh. HCl u. Erhitzen des Rk.-Prod. mit KHS04 auf 155°. Prismen 
aus A. - f  Chlf., F. 228— 229°. Gibt beim Erhitzen mit Pd-Schwarz auf 220° das 
Lacton der 6,7-Mdhylendioxy-l-[3,4-mdhylendioxyphenyl]-3-oxymethylnaphthalin-2-car-
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bonsäure, C20Hi2O6 (II), Prismen aus Eg., F. 273— 275°. (J. ehem. Soc. London 1936. 
745— 47. Juni.) Os t e r t a g .

Robert D. Haworth und William Kelly, Die Bestandteile natürlicher Phenol- 
harze. VII. Arctigenin. (VI. vgl. vorst. Ref.) Das durch Spaltung des Glueosids 
Arctiin aus den Samen von Arctium Lappa L. erhältliche Arctigenin (S h ix o d a , C. 1930. 
I. 2568) ist von Om a k i  (C. 1935. II. 3664) als Monomethyläther des 1-Matairesinols 
(I oder II, R =  H) erkannt worden. Vff. haben durch Synthese der racem. Lactonc 
I u. II (R =  C2H6) festgestellt, daß dem 1-Arctigenin die Formel I zukommt. 1-Areti- 
geninäther gibt mit Pb-Tetraacetat 2 Lactone, F. 224° u. 248°, die durch Vergleich 
mit synthet. Präparaten als III u. IV erkannt wurden. Die Bldg. dieser Verbb. ist 
nur mit der Formel I zu erklären. Die bei der Dehydrierung von II (R =  C2H5) zu 
erwartenden Laetone V u. VI wurden ebenfalls synthetisiert; sie sind von den Prodd. 
aus l-Arctigeninäthyläthor verschieden.

CH.O’/N -C H j-H C  • CO 
/ X |-CH,-HC • «>  ' >0I >0 Ito-l J HC-CH-.

HC-CH, |
i OH.-C.Hs(OCH,),*'‘  CH,0. < ^ >  • CH«

II RO

C H ,0-f Y  1 ■ CO^. > 0CÄO’^ y y -C H i '
III C(Hj(OCH,):* ’4

CHiO 
CjH bO 0C.H,

C.H.tOCH.),
V e r s u c h e .  Me. =  Methanol. I-Arcligeninäthyläther (I, R  =  C2H6), aus 1-Areti- 

genin u. Diäthylsulfat in alkoh. KOH auf dem W.-Bad. öl. Gibt mit Br in Eg. ein 
Dibromderiv., C23H20O6Br2, Prismen aus Me., F. 128— 129°, mit HN03 in k. Eg. ein 
Dinitroderiv., C23H2(jO10N2, gelbliche Nadeln aus Chlf. +  Me., F. 166— 167°. — 3-Meth- 
oxy-4-äthoxybenzoesäure, aus 3-Methoxy-4-äthoxybenzaldehyd u. KMn04 in sd. NaH- 
C03-Lsg. F. 195°. Chlorid, Prismen aus PAe., F. 73°, Kp.0,2 158— 160°. O-Äthyl- 
eugenoloxyd, C]2H180 3, durch Schütteln von O-Äthyleugenol mit J u. HgO in feuchtem Ä. 
Prismen aus PAc., F. 37—38°, Kp.0>2 137— 138°. — a.-Cyan-ß-[3-methoxy-4-äthoxy- 
phenyl]-acrylsäure, C13H!30 4N, aus 3-Methoxy-4-äthoxybenzaldehyd u. Na-Cyanessig- 
ester in alkoh. NaOH. Gelbe Nadeln aus A., F. 212—213°. Gibt mit 2%ig. Na-Amal- 
gam in W. unter Durchleiten von C02 a.-Cyan-ß-[3-methoxy-4-äthoxyphenyl\-propion- 
säure, C13HI50 4N, Prismen aus Bzl., F. 152—153°; Meihylester, C14Hi70 4N, Tafeln 
aus Me., F. 61—62°. —  3-Meihoxy-4-äthoxybenzoylessigsäurecUhylester, Cl4Hi80 6, aus 
3-Methoxy-4-äthoxybenzoylchlorid, Acetessigester u. NaOC2Hs in A. +  Ä. Prismen 
aus Me., F. 79—80°, gibt braune FeCl3-Rk. Gibt bei Kondensation mit Bromessigester 
in NaOC2H5-Lsg. u. nachfolgendem Kochen mit 20%ig. H2S04 u. mit 5°/0ig. methyl- 
alkoh. KOH ß-3-Methoxy-4-äthoxybmzoylpropionsäure, Ci3H1bOs, Nadeln aus Bzl., 
F. 136—137°. —  ß-3,4-Dimethoxybenzyl-a-3-mcthoxy-4-äthoxybenzylbutyrolacto7i, d,l- 
Arctigeninäthyläther, C23H280 6 (I, R =  C2H5), durch Umsetzung von Na-a-Cyan- 
^-3-methoxy-4-äthoxyphcnylpropionsäuremethylester mit 0 -Methyleugenoloxyd bei 
gewöhnlicher Temp. (4 Tage) u. Erwärmen des Rk.-Prod. mit HCl. Tafeln aus Me., 
F. 105—106°. Dibromderiv., C23H260 6Br2, Nadehi aus Me., F. 88— 89°. Dinitroderiv., 

23H2ß01oN2, gelbliche Nadeln aus Chlf. +  A., F. 159°. a-3,4-Dimethoxybenzyl-ß-3- 
n^ihoxy-4-äthoxybenzylbutyrolacion, C23H230 6 (II, R =  C2H5), analog aus O-Äthyl- 
eugenoloxyd u. Na-a-Cyan-/S-3,4-dimethoxyphenjdpropionsäuremethylester. Prismen 
aus Me., F. 95— 96°. Dibromderiv., C23H260 6Br2, Nadeln aus Me., F. 99— 100°. D i
nitroderiv., C23H2g0 10N2, gelbliche Nadeln aus Chlf. +  A., F. 172— 173°. —  cc-Acetyl- 
ß-3-meihoxy-4-äthoxybenzylbutyrolacton, C16H20O5, aus O-Äthyleugenoloxyd u. Na- 
Acetesaigester in A. Nadeln aus Bzl.-Ä., F. 87—88°. Gibt purpurne FeCl3-Rk. — 
<*-3,4-Dimethoxybenzoyl-ß-3-methoxy-4-äthoxybenzylbulyrolacton, C23H20O7 (VII), aus dem 
Aa-Deriv. des vorigen u. 3,4-Dimethoxybenzoylchlorid in Bzl.; man kocht das Rk.- 
Prod. 1 Stde., dest. das Bzl. größtenteils ab, verd. mit Ä. u. schüttelt mit 5%ig. NaOH; 
bei nachfolgendem Ansäuern Tafeln aus Me., F. 129-—130°, gibt grüne FeCl3-Rk.
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a-3-Mdhoxy-4-äthoxybmzoyl-ß-3,4-dimdhoxybenzylbutyrolacton, C23H260 7 (VIII), analog 
aus a-Acetyl-/?-3,4-dimethoxybenzylbutyrolacton u. 3-Methoxy-4-äthoxybcnzoylchlorid. 
Tafeln aus Me., E. 123— 124°, gibt grüne FeCl3-Rk. Lacton der G-Mdhoxy-7-ätlioxy-
l-[3,4-dimdhoxyphenyl)-3-oxymethyl-3,4-dihydronaphihalin-2-carbonsäure, C23 H2.,0(i (IX), 
durch Erwärmen von VII mit methylalkoh. HCl. Würfel aus Chlf.-Me., E. 189—190°. 
Lacton der 6,7-Dimdhoxy-l-\3-methoxy-4-äthoxyphenyl]-3-oxymdhyl-3,4-äihydronaph- 
thalin-2-carbonsäure, C23H240 6 (X), analog aus VIII. Prismen aus Chlf.-Me., E. 192 
bis 193°. — Lacton der 6-Methoxy-7-ätlioxy-l-\ß,4-dimdlioxyphenyl]-3-oxymdhyl- 
naphthalin-2-carbonsäure, C23H220 6 (VI), aus IX mit Pb-Tetraacetat in Eg. bei 80°. 
Prismen aus Chlf.-Me., E. 243— 244°. Lacton der 6,7-Dimdhoxy-l-[3-mdhoxy-4-äthoxy- 
phenyl\-3-oxymcihylnaphthalin-2-carbonmure, C^HooO, (IV), aus X oder (neben III) 
aus 1-Arctigeninäthyläther bei der Einw. von Pb-Tetraacetat. Cremefarbene Prismen 
aus Chlf. -f- Me., E. 247—248°. — ß-[3,4-Dimdhoxybenzoyl]-a.-\3-mdhoxy-4-äthoxy- 
benzaY\-propionsäure, C22H2.,07 (XI), durch Erhitzen von /?-3,4-dimethoxybcnzoyl- 
propionsaurem Na u. 3-Methoxy-4-äthoxybenzaldehyd mit Acetanhydrid aus dem 
W.-Bad u. Verseifen des entstandenen y-Ladons, C22H220 6 (goldgelbe Nadeln aus Chlf.- 
Me., E. 180°), mit NaOCH3-Lsg. u. mit wss.-methylalkoh. NaOH. Nadeln aus Chlf.- 
Me., F. 188—189°. ß-3-Mdhoxy-4-äthoxybenzoyl-a-[3,4-dimdhoxybenzal\-propionsäure, 
C22H2j10 , (XII), analog aus /J-[ii-Mcthoxy-4-äthoxybenzal]-propionsäure u. Veratrum
aldehyd. Gelbe Prismen aus Chlf.-Me., F. 189—190°. y-Lactcm, C22H220 6, Nadeln aus 
Bzl., F. 162— 163°. ß-[3,4-Dimdhoxybmzoyl]-x-[3-mdhoxy-4-äthoxybenzal]-ß-mdhylen- 
propionsäure, C23H210 7 (XIII), aus X i u. CH20  in verd. NaOH bei gewöhnlicher Temp. 
Prismen aus Bzl., F. 180°. ß-[3-Methoxy-4-äthoxybenzoyl]-<x-[3,4-dimdhoxybenzal]- 
ß-mdhylenpropionsäure, C23H240 7 (XIV), analog aus XII. Prismen aus Chlf.-Bzl.,
F. 176— 177°. — Ladon der 6-Mdhoxy-7-äthoxy-l-[3,4-dimdhoxyphenyl]-2-oxymdhyl- 
naphthilin-3-carbonsäure, C23H220 6 (III), aus X III durch Einw. von konz. HCl -j- Eg., 
Erwärmen des Rk.-Prod. mit 10%ig. NaOH, Ansäuern, Erhitzen auf 100° u. Behandeln 
mit NaHC03-Lsg.; entsteht ferner neben IV aus l-Arctigeninätliyläther u. Pb-Tetra
acetat in Eg. Nadeln aus Chlf.-Me., F. 223—224°. Lacton der 6,7-Dimdhoxy-l-[3-mdh- 
oxy-4-äthoxyp]ienyl]-2-oxymetkylnaphthali?i-3-ca.rbo7isäure, C23H22O0 (V), analog dem 
vorigen aus XIV, Nadeln aus Chlf.-Me., F. 214— 215°. — Absorptionsspektren des
1 -Arctigeninätliyläthers u. der synthet. Lactonc I u. II in A. s. Original. (J. ehem. 
Soc. London 1936. 998— 1003. Juli. Newcastle-upon-Tyne, Univ. o f Durham.) Og .

F. Hauschild, Darstdlung eines hochiuirksamen Fischgiftes aus Cortex Piscidiae 
erythrinae. Aus dem PAe.-Extrakt der Wurzelrinde von Piscidia erythrina wurde das 
schon von D a n c k w o r t t  u . S c h ü t t e  (C. 1934. II. 2093) isolierte Sterin erhalten. 
Aus dem nach Abtrennen des Sterins verbliebenen ö l ließ sich durch mehrmaliges 
Umfällen der äth. Lsg. mit PAe. ein noch in Verdünnungen von 1: SO Millionen für 
kleine Fische giftiger „Wirkstoff“  (I) als gelbliches, amorphes, opt. inakt. Pulver, F. 72°, 
gewinnen. Verseifung mit alkoh. Kali ergab Krystalle vom F. 78—79°, die in Ver
dünnungen von 1 :1  bis 1: 10 Millionen auf Fische noch fast wirkungslos waren, in 
höheren Konzz. Giftwrkg. zeigten. Verseifung mindert also die Wrkg. von I stark 
horab. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 274. 388—92. Okt. 1936. Leipzig, 
Univ.) B e h r l e .

Robert D. Coghill and Julian M. Sturtevant, An introduction to the preparation and identi
fication of organic compounds. New York: McGraw-Hill 1936. (239 S.) 12°. 1.75. 

Lucius Junius Desha, Organic chemistry: the cliemistrv of the compounds of carbon. London: 
McGraw-Hill 1936. (765 S.) 21 s.

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E x. Allgemeine Biologie und Biochemie.

Georges Bohn, Einige neue Gesichtspunkte der Zdlforschung. (Scientia 60. ([3] 30.)
205—13. 1/10. 1936. Paris, Sorbonne.) St u j im e y e r .

Frederick Gowland Hopkins, Der Einfluß des chemischen Denkens auf die Biologie. 
(Science, New York. [N. S.] 84. 255— 60. 18/9. 1936. Cambridge, Univ.) Sc h m id t -T h .

Wilhelm Milbradt, Der Einfluß der Grenzstrahlen auf die Haut. Chemische Unter
suchungen. (Vgl. C. 1936. II. 2563.) Untersucht wurde die Einw. der Grenzstrahlen 
auf die Schwankungen des IF.-Ge/i. der bestrahlten Haut, auf die Veränderungen der 
Anionen (CI, POt), der Kationen (Ca, Mg, K  u. Na) u. der organ. Substanzen: Zucker,
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Cholesterin u. Phosphatide. (Dermatol. Wschr. 103. 918—31. 959—64. 4/7. 1936. 
Leipzig, Univ.-Hautklin.) M a h n .

W . E. Curtis, F. Dickens und S. F. Evans, Die „spezifische Wirkung“ von 
Ultrakurzwellen. Vff. zeigen an mehreren Beispielen, daß Beobachtungen anderer 
Autoren, die für die Kurzwellentherapie außer der therm. noch eine spezif. Wrkg. 
wahrscheinlich machen, nicht zu Recht bestehen. (Nature, London 138. 63—65. 
11/7. 1936.) J u z a .

Carl Voegtlin und J. w. Thompson, Lysin und bösartiges Wachstum. I. Die 
Aminosäure Lysin als Faktor, der das Geschwulstwachstum reguliert. Eine Kost, die 
für das n. Wachstum von Ratten unzureichend war u. die die Entw. von Spontan
tumoren verhinderte, wurde durch Lysinzusatz vervollständigt, so daß n. Wachstum
u. Tumorwachstum erfolgte. Cystin, Histidin oder Arginin waren ohne Wrkg. (Publ. 
Health Rep. 51. 1429— 36. 16/10. 1936. U. S. A., Nat. Inst, o f Health.) K r e b s .

Robert Willheim und Kurt Stern, Die Wego und Ergebnisse chemischer Krebsforschung.
Wien: Aesculap-Verl. (Komm.: Fleischer, Leipzig) 1936. (473 S.) gr. 8°. M. 9.— ;
Lw. M. 10.20.

E». E n z y m o lo g ie . G ärung.
As. Zlatarofî, Cadmium und die Oxydationsenzyme. Verss. über die Wrkg. von 

Cd-Salzen auf H20 2, sowie auf die katalat. u. peroxydat. Wrkg. von Blut- u. Leber- 
katalase ergaben folgendes. Die Salze haben für sich allein eine ausgeprägte katalat.
u. peroxydat. Wrkg. Dabei wirken Chlorid, Nitrat u. Acetat stärker peroxydat. als 
katalat., während es bei CdSO.j umgekehrt ist. Die Stärke der katalat. Wrkg. nimmt 
ab in der Reihe Acetat >  Sulfat >  Chlorid >  Nitrat, die der peroxydat. Wrkg. in 
der Reihe Acetat >  Chlorid >  Nitrat >  Sulfat. — Blutkatalase u. Leberkatalase 
werden von hohen Konzz. an CdCl2 u. Cd-Acetat gehemmt, von deren niedrigen Konzz. 
jedoch gefördert. —  Cd(N03)2 hemmt in allen geprüften Konzz. die Blutkatalase; 
hohe Konzz. hemmen die Leberkatalase, während niedrige Konzz. dieses Enzym nicht 
beeinflussen. — CdS04 fördert (im Gegensatz zu den anderen Cd-Salzen) in hohen 
Konzz. die Blutkatalase; mittlere Konzz. hemmen, verd. Lsgg. sind ohne Einfluß. 
Leberkatalase wird durch hohe Konzz. an CdSO., gehemmt, während niedrige Konzz. 
unwirksam sind. — Die Peroxydase des Blutes wird durch CdCl2, Cd(N03)2 u. Cd- 
Acetat gefördert, durch CdS04 in hohen Konzz. gehemmt, in niedrigen Konzz. nicht 
beeinflußt. (Biocliem. Z. 284. 448—54. 19/3. 1936. Sofia, Univ.) H e s s e .

H. v. Euler, Flavinenzyme. Vortrag über Flavingeh. verschiedener Organe u. 
von Hefe (vgl. C. 1934. I. 3875. H. 631), Zusammenhang mit Vitamin-B2-Wrkg. (vgl.
C. 1934. H. 1945). — Lactoflavin, Ooflavin sowie ein Präparat von „Lumiflavin“  
aus Leber steigern die Atmung von Milchsäurebakterien (Thermobacterium helveticum) 
in gleicher Weise. Diese Atmungssteigerung wird durch 0,001-mol. KCN nicht ge
hemmt. — Hierzu Diskussionsbemerkungen von R. Kuhn, O. Meyerhoî u. P. Karrer. 
(Congr. int. Quim. pura apl. 9 V- 147—51. 1934. Stockholm.) H e s s e .

E. Hofmann, Über die Glykosidasen der Spalthefen (Schizosaccharomyceten). Im  
Anschluß an seine frühere Mitt. (C. 1936. H. 2731) w’eist Vf. darauf hin, daß es nicht 
möglich ist, die mannigfachen glykosidat. Wrkgg. auf einige wenige Carbohydrasen 
zurückzuführen, u. daß es überdies erforderlich ist, zur Klärung von Spezifitätsfragen 
Enzympräparate verschiedener Herkunft heranzuziehen. In Fortsetzung der Unterss. 
über Nichtidentität von Maltase u. Saccharase (C. 1935. I. 92) wird nun gezeigt, daß 
ockizosaccharomyces octosporus, Schizos. Pombe u. Schizos. mellacei Maltase u. a-Me- 
ihylglucosidase enthalten, die ein pH-Optimum von etwa 4,5 aufweisen, während die 
entsprechenden Enzyme der gewöhnlichen Kulturhefen bei ph =  6,2—6.8 optimal wirken. 
Eine Identität der beiden Enzyme ist bisher nicht erwiesen. In den genannten Hefen 
iindet sich auch Saccharase. Die Präparate zerlegen auch Raffinose, u. zwar lediglich 
zu Fructose u. Melibiose, wobei die Spaltung höchstwahrscheinlich durch dasselbe 

erfolgt wie die Rohrzuckerspaltung. Weiter wird gezeigt, daß Maltase u. 
Melibiase (also eine spezielle a-Galaktosidase) nicht ident, sind. (Biochem. Z. 287. 
271—75. 1936.) H e s s e .

André Lwoff und Marguerite Lwoff, Die Natur des Faktors V. Unter Anwendung 
vo|n H. parainfluenzae als physiolog. Test, konnte festgestellt werden, daß der un
erläßliche, thermolabile Vermehrungsfaktor V gewisser Bakterien manche Eigg. einer 
C'o-Dehydrase besitzt. (C. R. hebd. Séances Aead. Sei. 203. 520—22. 7/9. 1936.) N o r d .
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Norman Evers und Wilfred Smith, Die Messung der proleolytischen Wirksamkeit 
von Pankreaspräparaten. Die Arbeitsweise der Pharmacopcea Britanniea 1932 zur Unters, 
der proteolyt. Wrkg. von Pankreaspräparaten wird nicht als ausreichend angesehen. 
Es werden entsprechende Abänderungen vorgeschlagen, wobei gereinigtes Casein ver
wendet wird u. vor dem bei Titration nach S0RENSEN erforderlichen Zusatz von For- 
malin auf pH =  7 eingestellt wird. ( Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 9. 392—96. Juli- 
Sept. 1936. London, Lab. of A l l e n  and H a n b u r y s  Ltd.) H e s s e .

Fuyutaro Itzioka, Über die proteolytischen Fermente der Pankreasdrüse des 
Kaninchens. I. Über die proteolytischen Fermente des Macerationssaftes von Pankreas 
und Dünndarmschleimhaut des Kaninchens. Im Macerationssaft der Pankreasdrüse 
von Kaninchen wurde Trypsinwrkg. (pH =  7,0— 8,0) festgestellt. Auch bei schwach 
saurer Rk. (pu =  5,5— 6,0) findet sich noch eine deutliche proteolyt. Wrkg. Eine 
außerdem vorhandene Peptidasewrkg. (pH =  7,0—8,0) rührt wahrscheinlich von 
Gewebepeptidaso her. Histozymwrkg. ist nicht vorhanden. Die Chloracetylamino- 
säuren werden durch den Macerationssaft angegriffen, Benzoylglycin (I) u. Bromiso- 
capronylglycin (II) dagegen nicht; Benzoylleucylglycin u. Bromisocapronyldiglycin 
werden hydrolysiert. — Im Macerationssaft der Dünndarmschleimhaut des Kaninchens 
wurden Trypsin sowie Erepsin (ph =  7,0— 8,0) nachgewiesen. Die Verbb. I u. II 
sowie auch Benzoyldiglycin werden von Dünndarmschleimhaut nicht gespalten. 
(J. Biochemistry 24. 139—51. Juli 1936. Kyoto, Kaiserl. Univ. [Orig.: dtseh.) H e s s e .

Jacinto Steinhardt, Inaktivierung des krystallisierten Pepsins. Die Inaktivierung 
von krystallin. Pepsin in Lsgg. von konstantem lonengeh. auf der alkal. Seite des 
Stabilitätsmaximums (zwischen pn =  6,2 u. 6,45) erfolgt monomolekular mit einer 
Geschwindigkeit, welche umgekehrt proportional Vs ¿ er Wasserstoffionenkonz. ist. 
Vf. vermutet hiernach das Vorhandensein eines unstabilen Pepsinions, das durch 
Dissoziation von 5 sauren Gruppen entsteht mit Dissoziationskonstanten von nahezu 
1,7 x  10“ ’ . (Nature, London 138. 74—75. 11/7. 1936. Kopenhagen, Univ.) H e s s e .

Friedrich Rennkamp und Bruno Schüler, Quantitative Bestimmung der Blut- 
diastase. Bei der von Ot t e n s t e in  zur quantitativen Best. der Diastaso im Blut an
gegebenen Methode geht der zum quantitativen Nachweis benutzte Spaltungsvorgang 
des Glykogens ohne strenge Einhaltung der Wasserstoffionenkonz, vor sieh. Das zur 
Prüfung der Spaltbarkeit der Blutdiastase benutzte Glykogen enthält in wechselnden 
Mengen akt. Diastase. Diese im Glykogen in ungleichen Mengen enthaltene Diastaso 
wird durch Aktivatoren in hohem Maße beeinflußt, die im Blut vorhanden sind, welches 
der Prüfung auf seine amyolyt. Spaltkraft unterworfen wird. Die völlig irreversible 
Inaktivierung der im Glykogen enthaltenen Diastase gelingt durch Erhitzen nicht. Aus 
diesen Gründen ist es unmöglich, mit der Methode nach Ot t e n s t e in  quantitative 
Bestst. der Blutdiastase auszuführen. (Klin. Wschr. 15. 1473—-77. 10/10. 1936. Bonn, 
Medizin. Klinik.) • B a e r t ic h .

Renata Catinari Ciabó, La dottrina delle fermentazioni. Casalbordino: N. De Arcangelis 1930.
(23 S.) 8°.

E ,. M ik r o b io lo g ie . B a k ter io log ie . Im m u n o lo g ie .
Inga-Britta Eriksson-Quensel und The Svedberg, Sedimentation und Elektro

phorese des Proteins des Tabakmosaikvirus. Vff. untersuchen das Protein des Tabak
mosaikvirus mit der Ultrazentrifuge u. durch Elektrophoreseverss. In bezug auf das 
Mol.-Gew. wurde beträchtliche Inhomogenität festgestellt. Verteilungskurven wurden 
berechnet. Die Lage der Maxima u. die Dispersion ändern sich mit dem pn. Bei 
pH =  6,S haben ca. 65% des Materials ein Mol.-Gew. zwischen 15 u. 20-106, wenn 
man die Asymmetriekonst. gleich der anderer hochmolekularer Proteine annimmt. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß natives Virusprotein in bezug auf das Mol.-Gew. 
homogen ist. Die elektrophoret. Unterss. zeigen, daß das Virusprotein ehem. wohl 
definiert u. prakt. homogen ist. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1863—67. 9/10. 1936.) B r e d .

Eonrad Bloch, Über eine Phosphatidsäure aus humanen Tuberkelhacillen. (Vgl. 
C. 1936. II- 2395.) Dem phosphorhaltigen Lipoidkomplex aus humanen Tuberkel
bacillen liegt das Magnesiumsalz einer stickstoffreien Phosphatidsäure zugrunde. Als 
Begleitsubstanzen, die diesem Phosphatid nicht in ehem. Bindung angehören, lassen 
sich Ammonsalze, ein wasserlösliches Polysaccharid u. wachsartige Bestandteile ab
trennen. Vf. beschreibt die Darst. der Pb-Verb. einer organ. Phosphorsäure, aus der 
nach Abspaltung des Bleis eine Substanz erhalten wird, der auf Grund ihres P-Geh.
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(3,8%) u. der Titrierbarkeit als zweibas. Säure die Konst. einer Diglyceridphosphor- 
säure zugeschrieben wird. Die wachsartigen Bestandteile besitzen ein Mol.-Gew. von 
ca. 980. Die hydrolyt. Spaltung liefert als Hauptbestandteil das Kaliumsalz einer 
Wachssäure, welche mit dem unverseifbaren Wachs von ANDERSON ident, ist. Das 
Phosphatid zeigte die spezif. Bk. der Granulombldg. im histolog. Bild. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 244. 1— 13. 24/10. 1936.) B r e d e r e c k .

F. M. Belousskaja und L. G. Bronstein, Die Bildung des Toxins des Bacillus 
imleritidis Gärtner in rohem und gekochtem Fleisch bei verschiedenen Lagerungstemperaluren. 
Gekochtes, durch Bac. Gärtner infiziertes Fleisch wird tox. nach 2—3 Tagen beim Auf
bewahren bei 35—37°, bei 16-—23° bildet sich das Toxin nach 3— 6 Tagen, u. bei 0 bis +4° 
konnte nach 14— 27 Tagen keine Toxinbldg. beobachtet werden. Die Toxinbldg. ist 
von einer Veränderung der Rk. des Mediums in die Richtung der Alkalität begleitet. — 
Bei frischem Fleisch konnten eindeutige Ergebnisse nicht erzielt werden, was auf den 
Einfluß der Mikroflora des frischen Fleisches zurückgeführt werden kann. (Problems 
Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. Nr. 2. 102— 15. 1935. Moskau, Zentralinst. f. 
Ernähr.) _ _ KLEVER.

F. M. Belousskaja und L. G. Bronstein, Der Einfluß von Kohlensäure auf das 
Toxin des Bacillus Gärtner. (Vgl. vorst. Ref.) Kohlensäure bewirkt auch in hohen 
Konzz. keine Zerstörung des Toxins des Bac. Gärtner, wohl wird aber die Toxinbldg. 
verlangsamt. Die Verss., die mit künstlichen Nährböden durchgeführt wurden, be
rechtigen zu der Auffassung, daß C02 kein geeignetes Mittel zum Schutz der Nahrungs
mittel vor der Toxinbldg. darstellt. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 4. 
Nr. 2. 116—25. 1935. Moskau, Zentralinst. f. Ernähr.-Forsch.) K l e v e r .

Léon Velluz, Neutralisierende Wirkung, in vitro, des Schwefelkohlenstoffs auf das 
Tetanustoxin. Schon geringe C'<S2-Mengen neutralisieren völlig die tox. Wrkg. des 
Tetanustoxins; denn entsprechende Mischungen von Tetanustoxin-CS2 lösen, intra
venös injiziert (Meerschweinchen, Kaninchen), keine Tetanussymptome aus. Diese 
schwefelhaltige Substanz ist wenig 1. in W. (Sättigungsgrenze 2: 1000). Die Ge
schwindigkeit der Inaktivierung des Toxins durch CS2 steigt mit der Temp. an. 
Ph (6—8) u. Druck sind ohne Einw. auf diese Inaktivierung. Eine CS2-Dose, die der 
10-faohen minimalen wirksamen Dosis für Tetanustoxin entspricht, wirkt jedoch noch 
nicht auf das Diphtherietoxin. Die CS2-Tetanustoxinsubstanz ist nur schwer spaltbar. 
Vorbehandlung mit HCl, verd. Alkali oder Hg-Chlorid hebt die Inaktivität dieses 
Toxinkomplexes noch nicht auf. Abschließend werden noch Verss. über die immuni
sierende Wrkg. dieses inakt. Toxinkomplexes gegen das reine Toxin mitgeteilt. (C. R. 
hebd. Séances Acad. Sei. 203. 471—72. 24/8. 1936.) Ma h n .

George W. Bray, Recent advances in allergy Asthma, hay-fever, eczeme, migraine etc. 3rd ed.
London: Churchill 1936. (523 S.) 15 s.

E 4. P fla n z e n ch e m ie  u n d  -p h y s io lo g ie .
Paul Riou, Gérard Delorme und Hormisdas, Über die Verteilung des Hangans 

und Eisens in einigen Koniferen der Provinz Quebec. In Fortsetzung ihrer Unterss. 
(vgl. C. 1936. ü .  1189) wurde der Fe- u. J/n-Geh.best. in 1. Thuja occidentalis, 2. Abies 
balsamea u. 3. Tsuga canadensis. Wie in der ersten Unters, wurde gefunden, daß der 
Geh. an Fe -f- Mn am höchsten in den Blättern ist; er beträgt bei 1. 0,0255%, bei 
2. 0,0418% u. bei 3. 0,0427. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 203. 688—89. 12/10. 
1936.) G o t t f r ie d .

Hugh Nicol, Bolle der ätherischen Öle in Pflanzen. (Vgl. C. 1935. I- 3484.) Die 
PïNDALLsche Hypothese von der Schutzwrkg. der Dämpfe äth. öle auf die sie ent
haltenden Pflanzen durch Absorption der strahlenden Sonnenwärme ist nicht mehr 
haltbar. Die Wärmeabsorption erfolgt durch das in den Dämpfen der äth. Öle ent
haltene W. Besprechung des Schrifttums über eigene Arbeiten u. solche anderer 
Autoren. (Perfum. essent. Oil Rec. 27. 328—30. 25/8. 1936.) E l l m e r .

Max Roberg, Umwandlung von assimiliertem Luftstickstoff. Der als Bakterien
eiweiß im Boden festgelegte N kann höheren Pflanzen entweder durch Diffusion von 
N-Verbb. aus lebenden Bakterienzellen, oder durch Freiwerden ersterer bei der Zers, 
nach dem Tode zugute kommen. Aufstellung eines Schemas hierüber. (Forschungs- 
dienst 2. 23—26. 1/7. 1936. Münster.) L u t h e r .

Max Roberg, Die Bindung des iAiftstickstoffes durch freilebende Mikroorganismen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Für eine N-Bindung kommen als Kleinlebewesen freilebende u. in
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Symbiose mit höheren Pflanzen lebende Organismen in Frage. In der 1. Gruppe kömien 
als wirkliche N-Bindner nur die Bakterien Bacillus amylobacter, Acotobaeter u. Bac. 
asterosporus angesehen werden, während diese Frage bei den Strahlenpilzen, Blau- u. 
Grünalgen, sowie Pilzen noch nicht sicher, bzw. in negativem Sinne geklärt ist. über 
den eigentlichen Vorgang der Bindung des molekularen N durch Bakterien herrscht 
noch völlige Unklarheit. (Forschungsdienst 2. 258-—61. 1/9. 1936. Münster.) L u t h e r . 
+  Carl D. La Rue, Der Einfluß von Auxin auf das Abfallen von Blattstielen. Blatt
stiele von Coleus, deren Blattspreiten entfernt wurden, fallen gewöhnlich in wenigen 
Tagen ab, doch gelingt es, durch Applikation auxinhaltiger Stoffe (in Agar oder Lanolin) 
den Abfall lange Zeit aufzuhalten. Heteroauxin (synthet., in Lanolin) ist allen anderen 
Wuchsstoffpräparaten dabei überlegen, doch kann es den Abfall nicht völlig verhindern.
— Ähnliche Verss. gelingen an Ricinus. (Proc. Nat. Acad. Sei., U.S.A. 22. 254— 59. 
1936. Michigan, Univ., Dep. of Botany.) DANNENBAUM.
*  Synnöve V. Hausen, Die Rolle des Vitamin C beim Wachstum höherer Pflanzen.
(Vgl. C. 1936. I. 583. 1897 u. früher.) Geschichtlicher Überblick (Phytohormone). 
Methoden der sterilen Pflanzenaufzucht: Wahl u. Vorbehandlung u. Sterilisation der 
Samen, Überführung in das Zuchtgefäß, Aufzucht der Pflanze. Vorverss. mit ver
schiedenen N-Quellen. An a ly t. Methoden : Trockensubstanz, pn, K, P u. besonders 
Vitamin C (Extraktion mit Metaphosphorsäure). Bei N-Verbb., die von der Pflanze 
gut ausgenutzt werden, ist auch der C-Geh. der Pflanze hoch (Nitrate). Bei 0,05—0,1% 
KNOs im Nährmedium wurde der höchste C-Geh. erreicht (Parallelität mit der Wachs
tumsgeschwindigkeit). Bei Zusätzen der wirksamsten Kulturen von Knöllchenbakterien 
war der C-Geh. der betreffenden Pflanzen am höchsten. Der günstigste K-Geh. im 
Kulturmedium zur C-Synthese lag bei 0,025%, der P-Geh. bei 0,025% Ca3(P04)2. 
Pflanzen bzw. deren Wurzeln wirkten stabilisierend auf Ascorbinsäure in der Nährfl. 
C-Zusätze förderten, wie früher berichtet, das Wachstum der Pflanzen in spezif. Weise; 
Ascorbinsäure ist demnach als Wachstumsfaktor der Pflanze anzusehen. (Suomalaisen 
Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sei. fenn.] Ser. A. 46. Nr. 3. 134 Seiten. 
1936. Helsinki, Biocliem. Inst. [Orig.: engl.]) ScHWAIBOLD.

E s. T ie rch em ie  u n d  -p h y s io lo g ie ,
Robert Paulais, Über die Lokalisierung des Nickels in den Organen der Blattkiemer- 

mollusken. Es wurde der Ni-Oeh. in verschiedenen Körperteilen von 1. Mya arenaria, 
2. Pecten maximus, 3. Gryphea angulata, 4. Scrobicularia piperata u. 5. Cadium edulc 
bestimmt. Auf frische Substanz bezogen war der Ni-Geh. am höchsten bei 1., 2., 4. u. 5. 
in der Leber u. bei 3. in den Kiemen. Unerwartet hoch war der Ni-Geh. bei 5; er betrug 
insgesamt etwa 4 mg pro kg frische Substanz ohne Schale. (C. R. liebd. Séances Acad. 
Sei. 203. 685— 87. 12/10. 1936.) Go t t f r ie d .

S. Rama Swamy, Röntgenographische Analyse der Struktur buntschillernder 
Muscheln. I., II. (Proc. Indian Acad. Sei. Sect. A. 1. 871—76. 2. 345— 51. 1935. Banga
lore, Indian Inst. Science.) H a l l e .

Joseph Needharu, Stoffe, die normales und anormales Wachstum bewirken. Übersicht. 
(Brit. med. J. 1936. II. 701—06. 10/10. 1936. Cambridge, Univ.) WESTPHAL.

John Gray, M. S. Kim und A. C. Ivy, Ist ein Teü der Pankreassekretion nach 
einer Mahlzeit bedingt durch die Aufnahme verdauter Speisebestandteile ? Sekretin scheint 
das einzige Agens zu sein, das eine Auslsg. der Pankreassekretion nach einer Mahlzeit 
verursacht. (Amer. J. Physiol. 116. 210—13. 1936. Chicago, Illinois, Northwestern 
Univ., Med. Sehool, Dep. of Physiol. and Pharm.) DANNENBAUM.
*  William U. Gardner, George M. Smith, Leoneil C. Strong und Edgar Allen,
Experimentelle Erzeugung maligner Bildungen bei Mäusen durch Östrogene Stoffe. 
126 männliche u. weibliche Mäuse erhielten 125 Tage u. länger große Mengen östrogener 
Wirkstoffe (Östron, Östronbenzoat, Östradiolbenzoat, Östriol, Equüin, Equilinbenzoal). 
Die Dosen betrugen meistens wöchentlich 500 internationale Einheiten. Bei 28 Tieren 
entwickelten sich ein oder mehrere Mammacarcinomc; bei 7 Mäusen zeigten sich 
Spindelzellsarkome als Lokalrkk. an den Injektionsstellen. (J. Amer. med. Soc. 107. 
656—57. 29/8. 1936. New Haven, Conn., Yale Univ., School of Medicine, Departm. 
o f Anatomy.) WESTPHAL.

J. W . Cook, E. C. Dodds und W . Lawson, Weitere Untersuchungen über die 
Östrogene Wirksamkeit synthetischer polycyclischer Verbindungen. In Fortsetzung der 
früheren Unteres, über die Östrogene Wirksamkeit polycyel. aromat. u. liydroaromat. 
Stoffe (C o o k , D o d d s , H e w e t t  u. L a w s o n , C. 1934. I. 3357), von denen die mit
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dem carcinogenen KVV-stoff 1,2,5,6-Dibenzanthracen verwandten Diole am wirk
samsten waren, wird die Brunstwrkg. weiterer Diole analoger Struktur, aber mit 
anderen Ringsystemen geprüft. Die östruswrkg. verschiedener Derivv. des 9,10-Di- 
oxy-9,10-dihydro-l,2,5,6-dibcnzanthracens (I, mit wechselndem Substituenten R) war 
folgendermaßen:

Totaldosis %  der Totaldosis °/o der
Substituent R in mg Wistarratten Substituent R in mg Wistarratten

(ölige Lsg.) positiv (ölige Lsg.) positiv

Methyl . . 100 _ n-Amyl . . 100 _
Äthyl . . . 1,0 100 Cyclopentyl . 1,0 100
n-Propyl . . 0,025 40 Cyelopentyl . 0,5 60
Isopropyl 0,5 100 n-Hexyl . . 100 —

Isopropyl 0,25 70 Cyclohexyl . 10 —

Allyl . . . 100 — Phenyl . . 10 —

n-Butyl . . 0,1 50 Benzyl . . 10 60
Isobutyl . . 1,0 80 Benzyl . . 1,0 —

Wegen der zum Teil sehr geringen Ausbeuten sind die eis-trans-isomeren Formen 
der Prodd. nicht isoliert worden; allgemeine Beziehungen zwischen der Molekülstruktur 
u. der physiol. Wrkg. können nicht gegeben werden. Einige Derivv. des 9,10-Dioxy- 
9,10-dihydroanthracens, die neu hergestellt u. im Tiervers. geprüft wurden, erwiesen 
sich als unwirksam u. werden im Vers.-Teil beschrieben. Die Ergebnisse der physiol. 
Prüfung einiger Derivate des l,2-Dioxy-l,2-dihydrochrysens (II, mit wechselndem 
Substituenten R) waren folgende:

Substituent R
Totaldosis 

in mg 
(ölige Lsg.)

°/o der 
Wistarratten 

positiv
Substituent R

Totaldosis 
in mg 

(ölige Lsg.)

%  der 
Wistarratten 

positiv

n-Propyl . . 100 _ Phenyl . . 10 60
n-Amyl . . 100 -- Phenyl . . 3,0 _
Phenyl . . 50 100 Benzyl . . 100 —

n-Propyl-, Phenyl- u. a-Naphthylderiv. des9,10-Dioxy-9,10-dihydrophenanthrens (III) er
wiesen sich mit jo 100 mg als inakt. Das 9,10-Dioxy-9,10-diphenyl-9,10-dihydro-l,2-benz- 
anthracen (IV) zeigte mit 100 mg bei 50% der Tiere eine positive Brunstwrkg. Das 
!U0-Dioxy-9,10-diphcnyl-9,10,l/,2/,3',4'-hexahydro-l,2-benzanthracen (V) zeigte mit 
100 mg keinerlei Effekt, ebensowenig wie das 9,10-Dioxy-9,10-di-n-butyl (oder -diphenyl)- 
9.10,r,2',3',4'-hexahydro-2,3-dibenzanthracen (VI). Auch die Injektion von 100 mg 
Pyrensäure (als Na-Salz), eines Oxydationsprod. des Pyrens (B a m b e r g e p . u. P h i l ip , 
Liebigs A. 240 [1887]. 147) hatte ein negatives Resultat. Es ergab sich weiter, daß der 
Östronmethyläther bei einer Dosis von io y  an der Ratte ohne Wrkg. ist, daß dagegen 
mit 50 y Vollbrunst erzeugt werden kann; die Wirksamkeit des Methyläthers ist also 
10- bis 50-mal geringer als die des Östrons. Gegenüber der bekannten Wirksamkeits
steigerung des Östrons u. Androsterons durch Red. der Ketogruppe zur sekundären 
Hydroxylgruppe erwies sich das l-Oxy-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren mit 100 mg als

lt OH IV 
XIX, 1.

11 OH VI

S ip u i für C^em iße^nologte 
bei* g o & d j i u  ^
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unwirksam, während die entsprechende Ivetoverb. mit 50 u. 100 mg die Brunstrk. 
liefert. In Ergänzung zu den früheren Befunden über weitere physiol. Wrkgg. der 
synthet. Brunststoffe wird jetzt festgestellt, daß das 9,10-Dioxy-9,10-di-n-propyl-9,10- 
dihydro-l,2,5,6-dibenzanthracen (I) das Östron bei der Vorbereitung des Uterus zu 
der durch Progesteron bewirkten Umwandlung des Endometriums ersetzen kann. 
BURROWS konnte auch die patholog. Veränderungen, die durch andauernde Ver
abreichung östrogener Hormone entstehen, mit diesem synthet. Stoff bewirken.

V e r s u c h e .  Die genannten Diole wurden alle durch Einw. von G r ig n a r d - 
Verbb. auf die entsprechenden Chinone gewonnen. Die Eigg. der neu dargestellten 
Verbb. sind die folgenden: A. 9,10 - D i o x y - 9,10 - d i a 1 k y 1 ( o d e r  - a r y 1 -) 
9,10 - d i h y d r o - 1,2,5,G - d i b e n z a n t h r a c e n e  (I). Der Isopropyl stoff bildete 
farblose Nadeln vom F. 288— 290° (aus Bzl.) u. gab eine intensiv blaue Lsg. in konz. 
H2S04. Zus. C28H2S0 2. Die Allylverb., durch Verwendung von Allyl-Mg-bromid er
halten, bildete farblose Prismen vom F. 210—211° (aus Bzl.) u. gab eine kirschrote 
Färbung mit 1I2S04. Zus. C28H240 2. Der Isobutyktoff, F. 212° (aus Bzl.-PAe.), gab 
eine intensiv blaue Farbe mit H2S04. Zus. C30H32O2. Die Cyclopentylverb., mit 10- 
fachem Überschuß an Cyclopentyl-Mg-bromid gewonnen, bildete farblose Nadeln vom 
F. 281—282° (aus Bzl.) u. gab eine intensiv blaue Färbung mit H2S04. Zus. C32H320 2. 
Der Cyclohexylatoif (mit 10 Mol. GRIGNARD-Verb.) bildete gelbliche Nadeln vom F. 279 
bis 280° (aus Bzl.) u. gab mit H2S04 Rotfärbung. Zus. C34H360 2. Die Phenylverb. 
(mit 10 Mol. GRIGNARD-Reagens) krystallisierte aus Xylol in gelblichen Prismen vom 
F. 346° u. gab mit H2S04 eine purpurrote Färbung. Zus. C34H210 2. Aus Essigester 
krystallisierte die Verb. mit 2 Mol. Krystallösungsmm. B. 9,10 - D i o x y - 9,10 - d i - 
a l k y l -  ( o d e r  - a r y l ) - 9 , 1 0 - d i h y d r o a n t h r a c e n e .  Mit Ausnahme der 
Allylverb-, die eine olivgrüne Färbung zeigte, gaben diese Diole alle rote Lsgg. mit 
H2S04. Die Allylverb, bildete farblose Nadehi vom F. 111— 112° (aus Bzl.-PAe.). 
Zus. C20H20O2. Die n-Propylvexh. bildete farblose Nadeln vom F. 171— 172° (aus Bzl.)- 
PAe.). Zus. C20H24O2. Die n-Butylverb. bildete farblose Nadeln vom F. 158° (aus 
Bzl.). Zus. C22H280 2. Die n-Amylverb. bildete farblose Oktaeder vom F. 179—180° 
(aus Bzl.). Zus. C2,H320 2. Die Cyclopentylverb. bildete farblose Nadeln vom F. 216° 
(aus Bzl.). Zus. C24H230 2. C. D e r i v a t e  d e s  P h e n a n t h r e n s ,  C h r y s e n s ,
1 . 2 - B e n z a n t h r a e e n s  u. 2,3 - B e n z a n t h r a c e n s .  9,10-Dioxy-9,10-di- 
a-naphthyl-9,10-dihydrophenanthren (III) bildete farblose Nadeln vom F. 265—266° 
(aus Bzl.). Zus. C34H2,0 2. l,2-Diozy-l,2-di-n-propyl-l,2-dihydrochrysen (II) bildete 
farblose Nadeln vom F. 145° (aus Bzl.-PAe.). Zus. C21H260 2. l,2-Dioxy-l,2-di-n-amyl-
1.2-dihydrochrysen (II) bildete farblose Nadeln vom F. 107— 108° (aus Bzl.-PAe.).
Zus. C28H340 2. 9,10-Dioxy-9,10-diphenyl-9,10,l',2',3',4'-hexahydro-l,2-benzanthracen (V), 
aus Tetrahydro-l,2-benzanthrachinon, bildete farblose Nadehi vom F. 230—231° (aus 
Bzl.). Zus. C30H26O2. 9,10-Dioxy-9,10-di-n-butyl-9,10,r,2',3',4'-hexahydro-2,3-benz-
anthracen (VI), aus Tetrahydro-2,3-benzanthracen, bildete farblose Oktaeder vom F. 154° 
(aus Bzl.-PAe.). Zus. C2GH340 2. 9,10-Dioxy-9,10-diphenyl-9,10,l',2',3',4'-hexahydro-
2.3-benzanthrazen (VI) bildete farblose Nadeln vom F. 222—223° (aus Bzl.-PAe.).
Zus. C30H2eO2. D. 1 - O x y  -1,2,3,4 - 1 e t ra  h y  d r  o p  h e n a n  t h r  e n e. Eine 
Lsg. von 10 g l-Keto-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren in 500 ccm A. wurde mit H2 
u. 1 g A d a m s  Platinoxydkatalysator geschüttelt. Die H2-Aufnahme betrug 1 Mol. Nach 
Entfernung des A . wurde das Prod. aus Ligroin umkrystallisiert u. lieferte 8,8 g farb
loser Nadeln vom F. 100— 101°. Zus. C14H140. Acetat, mit Essigsäureanhydrid in 
Pyridm bei 100° dargestellt, krystallisierte aus Hexan in farblosen Blättchen vom 
F. 63—64°. Zus. C10H16O. Bei der weiteren katalyt. Hydrierung des Carbinols mit 
A d a m s  Katalysator in Eg. unter 4 at Druck wurde die Oxygruppe entfernt, u. es 
entstand s-Octahydrophenanthren der Zus. C14H18; seine Konst. ergab sich aus der 
Oxydation mit verd. Salpetersäure zu Mellophansäure, die als Tetramethylester vom 
F. .128° isoliert wurde. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 121. 133—41. 1/9. 1936. 
London, Royal Cancer Hospital [Free], Res. List., u. Middlesex Hospital, Courtauld 
Inst, o f Biochem.) W e s t p h a l .

Robert W . Bates, Oscar Riddle und Emest L. Lahr, Auswertung von Hypo- 
physcnvorderlappen sieben verschiedener Rinderldassen {eingeteilt nach Alter, Geschlecht 
und Entwicklungsgrad) auf drei Hormone. Prüfung verschiedener Hypophysenpräparate 
auf follikelreifendes, thyreotropes Hormon u. Prolactin. Alle drei Hormone werden 
gleichzeitig an derselben Gruppe junger männlicher Tauben ausgowertet, da die Wrkg. 
der drei Stoffe sich gegenseitig nicht stört (Testisgewicht, Schilddrüsengewicht, Kropf-
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drüsengewicht). Pro Injektion u. Test werden nur drei Fraktionen bereitet, deren jede 
etwa 70% des betreffenden Wirkstoffes enthält. Thyreotropes Hormon wird in fast 
allen Präparaten in annähernd gleicher Menge festgestellt; nur bei Embryonen (5 bis 
7 Monate) ist es in geringer Konz, vorhanden, ebenso bei erwachsenen Ochsen. 
Follikelreifendes Hormon wird besonders reichlich bei Kühen in frühem Trächtigkeits
stadium u. bei erwachsenen Ochsen angetroffen. Prolactin findet sich, bezogen auf 
Frischgewebe, in nahezu gleichen Mengen im Vorderlappen von Kälbern, erwachsenen 
Ochsen u. Bullen u. von nichtträchtigen Kühen (26—34 Einheiten pro g); höhere 
Beträge sind bei Kühen in frühen (38 Einheiten) u. hohen (44 Einheiten) Trächtigkeits
stadien nachweisbar; noch reichlicher (78 u. mehr Einheiten) enthalten die Drüsen 
von 5— 7 Monate alten Embryonen. (Amer. J. Physiol. 113. 259—64. 1/10. 1935. 
New York, Cold Spring Harbor, Carnegie Inst., Station for Exp. Evolution.) Da n n .

Bernhard Zondek, Schädigung der Hypophysenvorderlappenfunktionen durch 
Follikelhormon. (Vgl. C. 1936. II. 2738.) Langandauemde Verabreichung großer Dosen 
Follikelhormon an Ratten im Alter von 4— 6 Wochen [wöchentlich zweimal 5000 Mäuse- 
einheiten (M.-E.) Dimenformon] wirkt zurück auf die Funktionen des Hypophysen
vorderlappens; u. zwar zuerst auf die gonadotrope. An der männlichen Ratte kommt 
es zu Rückbldg. u. Verkümmerung der Genitalorgane (Scrotum, Penis, Testes; Atrophie 
von Samenblase u. Prostata). Bei den weiblichen Ratten sind nach der Follikelhormon
behandlung die Ovarien so klein, daß sie mit bloßem Auge nicht erkannt werden 
können; sie enthalten nur kleino Follikel, ohne Gelbkörper. Beim Hahn der weißen 
Leghornrasse ließen sich die analogen Ausfallserscheinungen hervorrufen. Etwa 
6 Wochen alte Tiere erhielten über Monate zweimal wöchentlich 25 000 M.-E. Dimen
formon; gegenüber den Kontrolltieren traten Ausfallserscheinungen auf, die sich in 
Atrophie oder Fehlen an Kamm, Sporn, Testes, Spermatogenese erkennen ließen. 
Nach der Wrkg. auf das gonadotrope Hormon wird auch das Wachstumshormon des 
Hypophysenvorderlappens in hemmendem Sinne beeinflußt. Beim Hahn waren hierfür 
größere Dosen, zweimal wöchentlich 50 000 M.-E. Dimenformon, nötig. Das Ergebnis 
sind eunuchoide Zwergratten u. Zwerghähne, mit kürzeren u. leichteren Knochen, 
kleineren inneren Organen usw. Bei männlichen Ratten sind die Hypophyse u. dio 
Nebennieren nach der Behandlung vergrößert. Die Effekte lassen sich auch durch 
percutane Applikation erreichen. Über die Einzelheiten der Knochenveränderung, 
die nach der Hemmung des Wachstumshormons beobachtet wurden, vgl. das Original 
(Abb.). Nach Aussetzen der östrinbehandlung setzt das Wachstum nicht spontan, 
sondern erst nach Zufuhr des EvANSSchen Wuchshormons wieder ein; der Zwergwuchs 
ist also hypophysären Ursprungs. Aus der Tatsache, daß der Hypophysenvorder
lappen der eunuchoiden Zwergratte dieselbe Menge gonadotropen Hormons (Prolan A) 
besitzt wie das Kontrolltier, wird geschlossen, daß das Follikelhormon nicht die Pro
duktion, sondern den Übertritt des gonadotropen Hormons in die Blutbahn hemmt. 
Während dio Hypophysektomie zum plötzlichen Aussetzen aller hormonotropen 
Funktionen führt, schaltet langandauernde östrinbehandlung diese Funktionen all
mählich nacheinander u. nicht sämtlich aus, worüber später berichtet werden soll. 
(Lancet 231. 842— 47. 10/10. 1936. Jerusalem, RoTHSCHiLD-HADASSAH-Hospital, 
Gynaecological and Obstetrical Dep.) WESTPHAL.

Henry R. Jacobs und Arthur R. Colwell, Zerstörungen an Pankreas und Hypo- 
physenvorderlappen des Hundes, verbunden mit tödlicher Acidosis, als Folge langdauernder 
intravenöser Qlucosezufuhr. Nach anhaltender intravenöser Verabfolgung großer Glucose- 
mengen zeigto sich bei n. Hunden folgendes Bild: frühzeitige u. anhaltende Steigerung 
der Fähigkeit, die gebotenen Zuckermengen auszunutzen (zeitweise aussetzend), merk
liche Anhäufung von Leberglykogen, schrittweise Verminderung der Alkalircserven, 
m tödliche Acidosis auslaufend; allgemeine mäßig gesteigerte Durchblutung der Ein
geweide; starke spezif. innere Blutungen u. Zerstörungserscheinungen an Pankreas 
u. Hypophysenvorderlappen. (Amer. J. Physiol. 116. 194—200. 1936. Chicago, Univ. 
and Presbyterian Hospital.) DANNENBAUM.

S. W . Britton und R. F. Kline, Beziehung der Nebennierenrinde zur Fortpflanzung 
und Lactation. So wie adrenalektomierte weibliche Ratten selten schwanger werden, 
ergibt sich auch, daß schwangere Ratten, die adrenalektomiert werden, keinen n. 
Geburtsverlauf zeigen; gewöhnlich tritt Abort ein, u. es folgt keine Lactation. Auch die 
Entfernung nur einer Nebenniere beim Rattenweibchen unterbricht den n. Verlauf der 
Schwangerschaft, u. führt oft zur Sterilität. Stärker verwundende Operationen als die 
Adrenalektomie allein beeinflussen den n. Gang der Gravidität nicht. Bei der Katze

8*
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führt ebenfalls schon die Entfernung einer Nebenniere zum Tod der Föten. An Ratten
männchen zeigen sich nach Adrenalektomie entsprechende Ausfallserscheinungen. 
Durch Verabreichung von Rindenextrakten läßt sich bei der adrenalektomierten weib
lichen Ratte n. Fortpflanzung, Geburt u. Lactation wieder herstellen. (Amor. J. Physiol. 
115. 627—31. 1/5. 1936. Virginia, Univ., Medical School, Physiological Lab.) W ESTPH.

George A. Harrop, Das Wasser- und Salzhormon der Nebennierenrinde. Es ergab 
sich, daß die Verabreichung großer Mengen Ivaliumchlorid an adrenalektomierte 
Hunde, die mit Natriumchlorid u. Rindenextrakt im Gleichgewicht gehalten wurden, 
zu einer erhöhten Ausscheidung von Natrium durch den Urin u. einer typ. Nebcnnieren- 
insufficienz führt. Im Gegensatz zum n. Hunde wurde das Kalium zurückgehalten. 
Demgegenüber führt die erhöhte Natriumaufnahmc beim Hund mit Anzeichen von 
Rindeninsufficienz zu einer Erniedrigung des Plasmakaliums u. einer Erhöhung der 
Kaliumausschcidung im Harn; bei Abwesenheit des W.- u. Salzhormons führen also 
gesteigerte Mengen des einen Alkalis zur Ausschüttung des anderen. (Bull. Johns 
Hopkins Hosp. 59. 25—34. Juli 1936. Baltimore, J o h n s  HOPKINS Univ. and Hospital, 
Chemical Division o f Medical Clinic.) W ESTPHAL.

Eizaburo Inaba, Der Einfluß des Kühlens auf den Kreatingehalt des Muskels des 
beiderseitig nebennierenlosen Kanhichens. Bei n., wie bei nebennierenlosen Kaninchen be
wirkte starke Abkühlung eine Zunahme des gesamten u. des vorgebildeten Kreatiningeh. 
um 7 bzw. 5%- (Tohoku J. exp. Med. 27. 117— 21. 1935. Sendai, Tohoku Imp. Univ., 
Physiol. Lab. [Orig.: engl.]) L o h m a NN.

Paul Starr, Eine Übersicht über die 1935 erschienene Literatur über Schilddrüsen
erkrankung. (Surgery, Gynecol. Obstetrics 63- Nr. 4. Int. Abstr. Surgery 313—37. 
Okt. 1936. Chicago, Illinois, Northwestern Univ., Medical School.) WESTPHAL.

Elliott P. Joslin, Altes und neues Insulin in der Diabetestherapie. (Vgl. C. 1936-
II. 811.) Mit Prolamininsulin wurden therapeut. sehr günstige Ergebnisse erzielt. 
Durch dieses Mittel kann die Zahl der zur klin. Einstellung erforderlichen Injektionen 
auf etwa die Hälfte herabgesetzt werden. Auch sonst sehr insulinempfindliche Patienten 
können mit dem neuen Mittel gut behandelt werden, auch Fäll von Hepatomegalie 
u. Lipodystrophie. Bei leichten Diabetesfällen, bei Patienten mit Hyperlipämie, bei 
Herzkranken, bei denen Hypoglykämie vermieden wrerden muß, vermeidet man mit 
Protamininsulin unangenehme Zwischenfälle. (Canad. med. Ass. J. 35. 526—31. Nov. 
1936. Boston.) G e h r k e .

Friedrich Umber und F. K. störring, Erfolge der Insulindepotbehandlung des 
Diabetes durch Insulindurante. Durch Einverleibung von Insulin in eine Kolloidmasse 
werden „ Insulin-Durante“  hergestellt (I. G.). Durch Zusatz gewisser Regulatoren, 
z. B. Salze der Ölsäure, zur Durantmasse, wird eine Beschleunigung oder Verzögerung 
der Insulinabgabe aus den injizierten Durantdepots in den Organismus erzielt. Je 
nach der Schwere des zu behandelnden Falles müssen geeignete Durantmassen gewählt 
werden, wodurch die Zahl der zur Aufrechterhaltung der klin. Einstellung erforder
lichen Insulininjektionen wesentlich herabgesetzt werden kann. Durch die Durant- 
behandlung werden starke Schwankungen der Tagesblutzuckerkurve vermieden u. 
die Neigung zu hypoglucäm. Rkk. herabgesetzt. Die Therapie ermöglicht eine reich
lichere Kohlenhydratzufuhr, also eine Erleichterung der Diät u. der ambulanten Be
handlung. Nach Erfahrungen an 72 klin. beobachteten Fällen aller Schweregrade. 
(Klin. Wschr. 15. 1710— 17. 21/11. 1936. Krankenhaus Westend-Berlin, I. innere 
Klinik.) G e h r k e .

C. J. van Mervennee, Der Einfluß elektromagnetischer Wellen auf das periphere 
Blut von Kaninchen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 80. 4698—4703. 17/10. 1936. 
Lecuwarden, Diaconessenhuis.) G r o s z f e l d .

N. W . Sawjalowa und A. A. Porfirjewa, Schwankungen des Blutcalciums bei 
Skelcttstörungen. Bei orthopäd. Operationen wurde vor u. 2—3 Tage nach denselben 
eine Verminderung des Ca-Geh. im Blutserum gegenüber der Norm beobachtet. Be
ginnend mit dem 4. Tage nach der Operation beginnt ein langsamer Anstieg des Ca-Geh., 
der etwa beim 9. Tage die Norm wieder erreicht. Bei Knochenbrüchen ist in den ersten
2—3 Tagen gleichfalls eine Erniedrigung des Ca-Geh. im Blutserum festgestellt worden, 
wobei nach 5 Tagen die Norm wieder erreicht wird. (Kasan, med. J. [russ.: Kasanski 
medizinski Shurnal] 31. 444— 47. 1935. Kasan, Inst. f. ärztl. Fortbldg.) KLEVER.

James M. Orten, Arthur H. Smith und Lafayette B. Mendel, Die Beziehung 
von Calcium und Eisen zum Erythrocyten- und Hämoglobingehalt des Blutes von Ratten 
bei einer mineralarmen Nahrung. (Vgl. C. 1935. I. 2391.) In ähnlicher Weise, wie die
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Zulage eines Salzgemisches, wirkte ein Zusatz von reinem CaC03, für sich allein; Zu
lagen von FeCl3 allein zeigten eine ähnliche, aber nicht gleichmäßige Wrkg. Die durch 
mineralarme Nahrung bedingten hämatolog. Veränderungen sind demnach haupt
sächlich oder ganz durch Ca- u./oder Fe-Mangel bedingt. (J. Nutrit. 12. 373—85. 
10/10. 1936. New Haven, Yale Univ., Lab. Physiol. Chem.) S c h w a ib o l d .

Sandor Läng, Der Gehall des Blutes an Zucker und organischen Säuren nach der 
Arbeit unter verschiedenen Umständen. (Arbeitsphysiol. 9. 43—50. 1935. Budapest, 
Physiol. Inst. d. PäzmAny-Peter-Univ.) PFLÜCKE.

K. V. Krishnan, N. G. Pai und P. N. Bose, Chemische Blutveränderungen bei 
Kala-Azar. Untersucht wurden im Blut von Kala-Azar-Kranken Cholesterin, u. zwar 
Gesamtcholesterin, freies u. Ester-Cholesterin, ferner der Blutzucker u. organ. u. anorgan. 
P. Lediglich der Cholesteringeh. zeigte bei fortgeschrittenen Fällen eine Veränderung 
im Sinne einer Erniedrigung. Im Laufe der Behandlung u. nach erfolgter Heilung 
stieg der Cholesteringeh. im Blut der Kranken wieder an, hauptsächlich infolge Ver
mehrung der Cholesterinester. (Indian med. Gaz. 71. 574— 76. Okt. 1936. Kalkutta, 
Inst, of Hyg.) S c h n it z e r .

Josef Drisch, Blutzucker und Glutathiongehalt in Blut und Geweben nach paren
teraler Glutathionzufuhr. Einmalige parenterale Glutathionzufxihr steigert vorübergehend 
den Blutzucker, ob die SH- oder die SS-Form die Hyperglykämie verursachte, war nicht 
zu entscheiden. Der größte Teil des zugeführten Glutathions wird bereits innerhalb
15 Min. nach der Injektion durch die Nieren ausgeschieden. Während die Lungen einen 
erhöhten Geh. an oxydiertem Glutathion aufweisen, findet sich im Darmtrakt ein ver
mehrter Geh. an reduziertem Glutathion. Der Glutathiongeh. der quergestreiften, 
der Herzmuskulatur u. der glatten Muskulatur des Magens ist unverändert, während der 
der Leber leicht verringert ist. Fortlaufende Glutathioninjektionen führen nicht zur 
Glutathionanreicherung in den Organen. Intravenöse Glutathionzufuhr bewirkt weder 
eine Insulininaktivierung in vivo, noch einen regelmäßigen Oxydationsschutz subcutan 
injizierten Adrenalins. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 
301— 12. 11/8. 1936. Rostock,“ Univ., Physiol. Inst.) Ma h n .

R. H. Freyberg, L. H. Newburgh und W . A. Murrill, Der Cholesteringehalt des 
Blutes von diabetischen Patienten bei fettreicher Ernährung. Bei 21 längere Zeit hin
durch beobachteten Patienten bei fettreicher Nahrung (2 Monate bis 8 Jahre) war 
der Cholesteringeh. des Blutes 126— 223mg-°/o (im Mittel 176), bei der entsprechenden 
Zahl n. Personen 180— 186 mg (im Mittel 156). Es fand sich bei ersteren keine Be
ziehung zwischen Blutcholesteringeh. u. Nahrungsfettmenge. Fettreiche Nahrung 
bewirkt demnach bei Diabetikern keine erhebliche Erhöhung des Blutcholesteringeh. 
(Arch. internal Med. 58. 589—97. Okt. 1936. Ann Arbor, Univ., Dep. Internal 
Med.) S c h w a ib o l d .

R. Wetzel und Th. Heid, Uber den Glykogen- und Gesamtkohlenhydratgehalt des 
Fettgewebes von einseitig wiederernährten Hungerratten. Die Verss. wurden in der Weise 
durchgeführt, daß weiße männliche Ratten nach 1— 11-tägigem Hunger 12—48 Stdn. 
ausschließlich mit Kohlenhydraten oder einseitig mit Eiweiß oder einseitig mit Fett 
ernährt wurden. Nach 2-std. Nahrungsentzug wurden die Tiere getötet u. in Leber u. ent
sprechenden Fettgewebsanteilen (Unterhaut, Fett u. Hodenfett) der gesamte Geh. an 
Glykogen u. reduzierenden Substanzen u. im Blut der Blutzuckergeh. bestimmt. Bei aus
schließlicher Kohlenhydraternährung kommt es im Gegensatz zum stärker entspeicherten 
Fettgewebe beim n. oder nur wenig entspeicherten Fettgewebe in der Leber u. im Fett
gewebe nur zu geringen Glykogenerhöhungen. Eine deutliche Zunahme läßt sich nur für 
den gebundenen Zucker u. die niederen Kohlenhydrate nachweisen. Demnach sind das 
kohlenhydraternährte u. das kurz hungernde ältere Tier besser auf die Zufuhr von 
Kohlenhydraten vorbereitet. In der besseren Fähigkeit zur weiteren Verarbeitung des 
Zuckers liegt nun der wesentliche Unterschied gegenüber dem länger hungernden 
Organismus, bei dem der erhöhte Gewebszucker, statt daß er in Fett umgebaut wird, als 
Clykogen gestapelt wird. Einseitige Eiweißzufuhr zeigt bei älteren Tieren nach 36- bis 
lö-std, Hungerzeit ähnliche Wrkgg. wie Kohlenhydratfütterung. Auf Grund der Verss. 
mit einseitiger Fettemährung kann angenommen werden, daß auch die Zufuhr von Fett 
vermehrte Kohlenhydratbldg. in Leber u. Fettgewebe auslösen kann. (Naunyn- 
bchmiedebergs Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 181. 689—702. 4/7. 1936. Heidelberg, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. Forsch., Inst. f. Pathol.) Ma h n .

R. Wetzel, H. Wollschitt, H. Ruska und Th. Oestreicher, Über den Eiweiß-, 
*ett- und Kohlenhydratstoffwechsel der weißen Ralle. II. Mitt. Der Einfluß des Hungers.
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(I. vgl. C. 1936. I. 372.) Die Unteres, zeigten, daß sämtliche Organe, auch die lebens
wichtigen, im Hunger angegriffen werden. Am wenigsten nehmon Herz u. Nieren ab. 
Die Stärke der Abnahme der anderen Organe nimmt in der folgenden Reihenfolge zu: 
Lunge, Milz, Torso, Muskulatur, Leber, Haut u. Fettorgane. In allen parenchymatösen 
Organen zeigt der prozentuale W.-Geh. auch während des Hungers eine bemerkenswerte 
Konstanz. Erst in den letzten Hungerstadien, wo die Eiweißoinsehmelzungen größere 
Ausmaße erreichen, nimmt der W.-Geh. zu. Der Eiweißumsatz ist beim Hungertiere 
im allgemeinen sehr konstant, er ist immer höher als die sog. Abnutzungsquote. Die 
Befunde zeigen, daß jedes Organ die für seino Stoffwechselbedürfnisse notwendigen 
Eiweißmengen zunächst seinem eigenen Bestand entnimmt. Erst wenn die entbehrlichen 
Eiweißbestände aufgezehrt sind, werden den Organon aus Haut u. Muskulatur weitere 
Eiweißmengen zugeführt. Im Vergleich zu größeren Warmblütern besitzt die Ratte nur 
geringe Glykogenreserven, ist also schon sehr früh auf die Verbrennung von Fett an
gewiesen. So ist bereits am ersten Tage eine Abnahme des Fettes in allen Depots fest
zustellen. Im Hungerstadium findet eino vermehrte Einwanderung von Depotfett in die 
Leber statt. In der Niere gehen die Verschiebungen des relativen Fettgeh. annähernd 
parallel mit den Gesamtfettwerten. In der Lunge bleibt der relative Fettgeh. zunächst 
konstant, dann setzt eine deutliche Abnahme ein. Die Muskolfettkurve folgt im wesent
lichen der der Leber. Während die Leber don weitaus größten Teil ihres Glykogen
vorrats schon in den ersten 24 Stdn. verliert, halten dagegen Muskulatur, Haut, Fett
gewebe u. Nieren ihr Glykogon lango Zeit fest. Im Herz setzt sogar ein beträchtlicher 
Anstieg ein. Mit Ausnahme der Leber liegt der Milchsäuregeh. der Organe auch während 
des Hungere sehr gleichmäßig. In der Leber nimmt die Milchsäure in den ersten Hunger- 
tagen deutlich ab. Abschließend wurde die Gewobsatmung von Leber, Niere u. Zwerch
fell untersucht. Die Atmungsgröße der Leber nimmt anfangs zu, bleibt dann konstant 
u. fällt schließlich ab. Der respirator. Quotient ist in den ersten Hungertagen tief, 
steigt dann immer stärker an. Die Nieren- u. Zwerchfellgewebe zeigen etwas größere 
Streuung um die Mittelwerte als die Leber, u. lassen einheitliche Änderungen über don 
ganzen Verlauf des Hungers vormissen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 181. 703—38. 4/7. 1936. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. 
Forsch., Inst. f. Pathol.) Ma h n .
*  R. Adams Dutcher, Dia neueren Wege in der Vitaminforschung. Übersichtsbericht: 
Isolierung u. Konst.-Best., Verbesserung u. Standardisierung der Best. der Einheiten, 
die physiolog. Funktionen u. a. (J. Home Econ. 28. 621—30. Nov. 1936. Pennsyl
vania State Coll.) S c h w a ib o l d .

Margaret House Irwin, H. Steenbock und A. R. Kemmerer, Der Einfluß von 
Vitamin A, B oder D, von Anämie oder Hunger auf das Maß der Fettresorption bei der 
Batte. (Unter techn. Mitarbeit von Janet Weber.) (Vgl. C. 1936. II. 1960.) Bei A-, 
B- oder D-avitaminot. Tieren ist die Fettresorption in unspezif. Weise verlangsamt: 
Zusätze dieser Vitamine bei n. Tieren beeinflussen die Fettresorption nicht. Auch bei 
anäm. oder hungernden Tieren u. solchen mit beschränkter Nahrungszufuhr war die 
Fettresorption verlangsamt. Es war demnach keine spezif. Wrkg. der geprüften 
Vitamine auf die Fettresorption nachweisbar. (J. Nutrit. 12. 357— 64. 10/10. 1936. 
Madison, Univ., Dep. Agric. Chem.) SCHWAIBOLD.

Margaret House Irwin, Janet Weber und H. Steenbock, Der Einfluß gewisser 
hydrotropischer und anderer Stoffe auf die Fettresorption. (Vgl. vorst. Ref.) Zufuhr 
von W., Gallensalzen, Na-Benzoat, A., Pepton, Saccharose, KCl, CaCl2, NaH2P04, 
Glycerin oder Na-Glycerophosphat in kleinen Mengen hatte meist wenig oder keine 
Wrkg. auf die Fettresorption, Zufuhr größerer Mengen dieser Stoffe setzte die Fett
resorption durchwegs herab. (J. Nutrit. 12. 365—71. 10/10. 1936.) SCHWAIBOLD.

R. A. Peters, Der Yitamin-B-Komplex. Übersichtsbericht: Die Natur der
B-Faktoren, B,-Mangel, Bj-Naehweise, die Flavine, Vitamin Bs, weitere Möglichkeiten. 
(Brit. med. J. 1936. II. 903—05. 7/11. Oxford, Univ.) SCHWAIBOLD.

C. A. Elvehjem, C. J. Koehn und J. J. Oleson, Ein neuer notwendiger Emahrungs- 
faktor. (Vgl. C. 1936. I. 3S58; vgl. auch B ir c h  u . Mitarb. C. 1936. I. 2967.) Es wird 
ein neuer Ernährungsfaktor beschrieben, von dem in zahlreichen Fütterungsverss. 
an Ratten der Nachweis erbracht wurde, daß er von den Faktoren Bj, B2, B4, B6 u. 
Flavin verschieden ist. Der Faktor kommt in Leber, Hefe u. Milch vor, er ist in W. 1., 
uni. in Fettlösungsmm., empfindlich gegen Behandlung im Autoklav u. adsorbierbar 
an Kohle. Obwohl der Faktor eine tiefgehende Wrkg. auf die Entw. (Wachstum) der 
Vers.-Tiere aufweist, konnten bisher deutliche patholog. Symptome außer Wachstums-
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mangel u. Entkräftung nicht festgcsteilt werden. Der Faktor ist aus wss. Lsg. mit einem 
Gemisch von A. u. Ä. fällbar, was den Ausgangspunkt für eine Anreicherung ergibt, 
die beschrieben wird u. weiterer Ausarbeitung unterliegt; der Faktor ist nicht ident, 
mit einer Aminosäure. (J. biol. Chemistry 115. 707—19. Okt. 1936. Madison, Univ., 
Dep. Agric. Chem.) ' SCHWAIBOLD.

Paul L. Day und William J. Darby, Das umgekehrte Verhältnis zwischen Wachstum, 
und Auftreten von Katarakt bei Ratten mit abgestufter Zufuhr Vitamin-G-haltiger Lebens
mittel. (Vgl. C. 1934. I. 1668.) Bei Zufuhr abgestufter Mengen G-haltiger Prodd. 
während 10 Wochen wurde folgende Gruppierung festgestellt: die Vergleichstiere 
wiesen zu 63% Katarakt auf (bis zum Tode 87%), von den Vers.-Tieren bis 20 g Ge
wichtszunahme 39% Katarakt, bis 40 g Gewichtszunahme 26%> bis 60 g 14% Katarakt, 
>  60 g kein Katarakt. Unter den Vers.-Bedingungen war demnach das Wachstum 
ein Maßstab der Katarakt verhindernden Eigg. der geprüften Substanz. Zur Ver
hinderung von Katarakt sind kleine Mengen des Vitamins ausreichend. (J. Nutrit. 12. 
387— 94. 10/10. 1936. Little Rock, Univ., Dep. Physiol Chem.) S c h w a ib o l d .

Paul L. Day, Blutzucker bei Ratten mit crnährungsbedinglem Katarakt. (Vgl. 
vorst. Ref.; vgl. auch M it c h e l l  u . Mitarbeiter, C. 1935 .1. 2036.) Bei einer n. Nahrung 
mit 60% Glucose, Saccharoso oder Stärke belief sich der Blutzucker im Mittel auf 
121 mg-%; Katarakt trat nicht auf. Bei Lactose war der Blutzuckergeh. 160 mg 
(Höchstwert 234), bei Galaktose 372 mg (Höchstwert 556); im ersteren Fall trat 
Katarakt im Mittel nach 44 Tagen auf; im letzteren nach 11 Tagen. Bei Tieren mit 
Katarakt infolge G-Mangel war der Blutzuckergeh. etwas geringer als bei den Ver
gleichstieren. Katarakt durch Lactose- oder Galaktosefütterung war von durch 
G-Mangel verursachtem Katarakt mit dem Ophthalmoskop leicht zu unterscheiden. 
(J. Nutrit. 12. 395—404. 10/10. 1936.) S c h w a ib o l d .

B. C. Guha und B. Ghosh, Biosynthese von Ascorbinsäure. (Vgl. C. 19 3 6 .1. 1650.) 
Weitere Verss. lieferten die Bestätigung, daß bei Einw. gewisser Gewebe der Ratte 
auf Mannose der Ascorbinsäuregeh. steigt; eine Erhöhung tritt nur in Ggw. von etwas 
Luft ein, nicht jedoch, wenn die Luft durch N, ersetzt wird; dieser Befund erklärt die 
gegenteiligen Ergebnisse von E u l e r  u . Mitarbeitern (C. 1936. I . 1651). (Nature, 
London 138. 84*1— 45. 14/11. 1936. Calcutta, Univ. Coll. Science.) S c h w a ib o l d .

I. A. Goljanickij und I. s. Belonosov, Über die Reduktion der inaktivierten 
I-Ascorbinsäure. Es wurde beobachtet, daß bei alkoh. Gärung Red. von inaktivierter 
(oxydierter) Ascorbinsäure (bis zu 17% der anwesenden Menge) eintritt; diese Red. 
wird durch Ggw. von Peroxydase u. Katalase aktiviert. Verss. an Extrakten aus Tee, 
Johannisbeeren u. Citronen. (C. R. [Doklady] Acad. Sei. U. R. S. S. 1936. IV. 15 
Ws 16.) S c h w a ib o ld .

W . Klodt, Einfluß der Ascorbinsäure auf die Sauerstoffdissoziation des Blutes 
und den chemischen Verlauf der vitalen Oxydationsprozesse. (Vgl. Ga b b e , C. 1936. 1. 
3358.) Die oxydative Veränderung der Ascorbinsäure durch Blut in vitro wird be
stätigt; sie ändert sich entsprechend dem 0 2-Geh. des Blutes. Bei der 0 2-Dissoziation 
des Blutes im Vakuum steigt sein C-Spiegel infolge Red. der bei 0 2-Sättigung oxydierten 
Form. Es wird daher angenommen, daß die Ascorbinsäure einen wichtigen Zwischen- 
acceptor im Ablauf der Oxydations- bzw. Dehydricrungsvorgänge im Organismus 
darstellt. (Klin. Wschr. 15. 1637—39. 7/11. 1936. Köln, Univ., Med. Klinik.) Sc h w a IB.

Hans Joseph Spörl und Richard Pongratz, Über den Einfluß des Vitamins C 
auf infektiöse Leukocytosen. In Tierverss. (Meerschweinchen mit experimenteller Coli- 
infektion) u. in Beobachtungen an kranken Kindern wurde festgestellt, daß durch 
C-Zufuhr keine depressive Beeinflussung der Leukocytensteigerungen im Verlauf von 
Infekten eintritt. Es scheint eher eine Steigerung dos Leukocytenanstiegs zu erfolgen 
(Aktivierung der Abwehrkräfte des Organismus). (Klin. Wschr. 15. 1639— 41. 7/11. 
1936. Augsburg, Städt. Kinderheilanstalt.) SCHWAIBOLD.

Alex. Epstein, Über die Anwendung des Vitamin C bei der Behandlung von Asthma. 
Die Anwendung von Ascorbinsäure neben Mitteln gegen Asthma hat sieh sehr bewährt, 
indem bei Crisalbin u. Goldsalzen keine unerwünschte Nebenwrlcgg. mehr eintraten 
(antitox. Wrkg.) u. die Wrkg. von Tuberkulin verbessert wurde, manchmal auch die
jenige von Asthmolvsin. (Schweiz, med. Wschr. 66. 1087 — 88. 7/11. 1936. 
Genf.) Sc h w a ib o l d .

Flora Hanning, Ein Vergleich der biologischen und chemischen Methoden zur 
Bestimmung von Vitamin C in Gemüsekonserven und eine Untersuchung von dessen 
Schwankungen von Jahr zu Jahr. Unterss., die sich über mehrere Jahre erstreckten,
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lieferten den Nachweis, daß die Titrationsmethode mit Indophenol genaue Werte gibt, 
die mit denjenigen des Tiervers. einigermaßen übereinstimmen; gegebenenfalls ist aber zu 
berücksichtigen, daß erstere für Ascorbinsäure nicht spezif. ist. Bei Tomaten, Spinat, 
Erbsen u. grünen Bohnen wurden Schwankungen des C-Geh. von Jahr zu Jahr fest- 
gestellt, die offenbar überwiegend durch Wachstumsverschiedenheitcn bedingt u. 
schwer zu kontrollieren sind. (J. Nutrit. 12. 405— 12. 10/10. 1936. East Lansing, 
State Coll. Agric.) SCHWAIBOLD.

P. Manceau, André A. Policard und M. Ferrand, Bemerkungen über die chemische 
Bestimmung der Ascorbinsäure. I. Mitt. (Vgl. F u j it a  u . Mitarbeiter, C. 1936. I. 
1652.) Die Methode der Best. von Ascorbinsäure mittels Wolframsäure wurde durch 
Einführung einer Rücktitration mit K-Ferricyanid modifiziert, wodurch größere 
Genauigkeit (Modellverss.) erzielt wurde. Die Rk. erwies sich jedoch als sehr wenig 
spezif. (besonders stört auch Adrenalin), so daß die Indophenoltitration als Best.- 
Methode bedeutend überlegen ist. (Bull. Soc. Chim. biol. 18. 1369—86. Sept./Okt. 
1936. Lyon, Fac. Méd., Lab. Matière Méd. et Biol. végét.) ' Sc h w a ib o l d .

R. Strohecker und R. Vaubel, Die Bestimmung der Ascorbinsäure (G-Vitamin) 
nach J. Tiümans durch Titration mit 2,6-Dichlorphenolindophenol. Ausführliche Be
schreibung der Arbeitsweise unter Berücksichtigung verschiedener Verbesserungen. 
Einzelheiten im Original. (Angew. Chem. 49. 666— 6S. 12/9. 1936. Frankfurt a. M., 
Univ.-Inst. f. Nahrungsmittelchemie.) GROSZFELD.

A. L. Bacharach, Antirachitisches Vitamin. Hinweis a u f die noch offenen Fragen 
hinsichtlich Eigg., Vork. usw. der verschiedenen D-Vitam ine. (J . Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55- 927. 13/11. 1936. Greenford, M iddlesex.) SCHWAIBOLD.

Josef Warkany, Die Bestimmung von Vitamin D im Blutserum. Bei Kaninchen 
tritt nach Zufuhr von 0,1 ccm Viosterol (100 000 U.S.P.-Einheiten) innerhalb von 
6 Stdn. ein Anstieg des D-Spiegels ein u. nach etwa 24 Stdn. ein Maximum von ungefähr 
1000 Ratteneinheiten (2700 U.S.P.) in 100 ccm (Prüfung in Fütterungsverss. an 
Ratten); dieser hohe Wert wird etwa 3—4 Tage aufrecht erhalten u. sinkt dann all
mählich in 4— 6 Wochen zum n. Wert ab. Anästhesie (A.), Hunger oder Fieber be
einflussen diese hohen Werte nicht. Bei der genannten Erhöhung des D-Spiegels 
bleiben der Geh. des Blutes an P, Ca u. Phosphatase sowie die Kurve der Phosphat- 
ämie unbeeinflußt. Bei Zufuhr von 1 ccm Viosterol wurden bis zu 20 000 Ratten
einheiten in 100 ccm Blutserum festgestellt. Unteres, des D-Geh. in n. menschlichem 
Blutserum ergaben Werte von 17—50 (im Mittel 36,7) Ratteneinheiten. (Amer. J. 
Diseases Children 52. 831—47. Okt. 1936. Cincinnati, Univ., Childrens Hosp.) SCHWAIB.

K. Bhagvat und M. Sreenivasaya, Die relative Verdaulichkeit von Caseinarien 
in künstlicher und natürlicher Umgebung. Die Verdaulichkeit von Eselsmilch ist i y 2-mal 
so hoch (in vitro) wie diejenige von Kuhmilch; erstere besitzt sehr hochdisperses Casein 
u. viel Albumin (offenbar zum Schutze des kolloiden Zustandes des Caseins). Dagegen 
konnte Casein aus Eselsmilch nach Isolierung schwieriger dispergiert werden als Casein 
aus Kuhmilch u. ist dann schwerer verdaulich. (Current Sei. 5. 134—35. Sept. 1936. 
Bangalore, Indian Inst. Science.) SCHWAIBOLD.

Alexander Tschemiak, Über die Verdauung der Zellwandbestand teile des Futters 
(Lignin, Pentosane, Cellulose und Rohfaser) durch das Haushuhn. Fütterungsverss. 
ergaben, daß in Luzememehl als Rauhfutter Cellulose, Lignin u. Pentosane durch 
das Haushuhn prakt. unverdaulich sind. In Körnerfuttermitteln (Weizen-, Mais-, 
Gersten-, Haferschrot) u. in Sojabohnenschrot sind Cellulose nahezu unverdaulich, 
Lignine u. Pentosane zu Vs—~U ihrer Menge wechselnd verdaulich. (Biedermanns Zhl. 
Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tieremälirg. 8. 408—62. Zürich, 
Eidg. Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

P. E. Verkade, J. van der Lee und A. J. S. van Alphen, Untersuchungen über 
den Fettstoffwechsel. VH. ß-Oxydalion von per os verabfolgten, normalen gesättigten 
Dicarbonsäuren. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 237. 186—90. 21/12. 1935. —
C. 1936. I. 371.) SCHWAIBOLD.

Edgar Atzler und Günther Lehmann, Die Wirkung von Lecithin auf Arbeits
stoffwechsel und Leistungsfähigkeit. (Arbeitsphvsiol. 9. 76—93. 1935. Dortmund- 
Münster, Kaiser-Wilh.-Inst, für Arbeitsphysiol.) PFLÜCKE.

P. Eggleton, Die Chemie des Muskels. Zusammenfassende Übersicht über die 
1933 u. 1934 erschienene Literatur. (Annu. Rev. Biochem. 4- 413—34.1935. Edinburgh, 
The Univ.) L o h m a n n .
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K . Bialaszewicz und Ch. Kupfer, Über die mineralische Zusammensetzung der 
Muskeln von Meereslieren. Best. des Geh. an K, Na, Ca, Mg u. CI in den Muskeln von 
Süßwassertieren (Astacus fluviatalis, Perea fluviatalis, Rana temporaria), von Tieren 
des Balt. Meeres (Mytilus edulis, Mesidotea entomon), von Tieren aus dem Golf von 
Neapel (Aphrodite aculeata, Holothuria tubulosa, Stichopus vulgaris, Loligo vulgaris, 
Sepia officinalis, Squilla mantis, Eriphia spinifrous, Torpedo ocellata) (vgl. Tabelle 
im Original). Das Verhältnis des Geh. der Muskeln an Na u. Mg zu dem des K ist bei 
den Meerestieren etwa dasselbe wie bei den Süßwassertieren, während der Geh. an 
Ca größere Unterschiede zeigt. Der Geh. an Mineralbasen ist in der Muskulatur von 
Wirbellosen, die in Salzwasser von der Konz, des Ozeanwassers leben, geringer als in 
der Körperfl. dieser Tiere. (Areh. int. Physiol. 42. 398—404. Febr. 1936. Varsovie, 
Lab. de Physiol. de l’Inst. Ncncki.) LOHMANN.

Hyo Sugimoto, Über den intermediären Kohlenhydrat- und Gasstoffwechsel im 
Muskel bei Funktionsstörungen der Leber. (Vgl. C. 1935- II. 1400.) Best. des Geh. an 
Milchsäure u. Zucker im arteriellen u. venösen Blut des M. gastroenemius, Messung 
des Or Verbrauchs u. der Blutstromgeschwindigkeit nach intravenöser Infusion von 
Na-Lactat bei n. Hunden u. Tieren, deren Leber durch P- (I) u. Toluylendiamin
vergiftung (II) oder durch Choledochusunterbindung (III) geschädigt war. Der Schwund 
der Blutmilchsäurc ist besonders stark bei I, weniger bei II u. nur sehr wenig bei III 
gestört. Die Milchsäurebldg. ist bei III etwa dieselbe wie in der Norm, bei I u. II mehr 
oder weniger stark vermindert. Der Zuckerverbrauch des Muskels wird durch die 
Schädigungen nicht erheblich beeinflußt. Der 0 2-Verbraueh des Muskels ist zumeist 
stark herabgesetzt. Der Blutstrom ist bei I gegenüber der Norm nur wenig verändert, 
bei II u. III gesteigert. (Tohoku J. exp. Med. 27. 191—206. 1935. Sendai, Tohoku 
Reichsuniv., Medizin. Klinik. [Orig.: dtsch.]) LoHMANN.

Takeo Sato, Einflüsse der Muskelarbeit auf Milchsäure, Zucker und adrenalinartige 
Substanzen im Blut sowie Wechselbeziehungen zwischen ihnen. Nach 10 Min. langem 
Laufen auf der Tretbahn (Hunde) sind 30 Min. später die während der Arbeit erhöhten 
Blutmilchsäure- u. Blutzuekerwerte wieder auf die Norm abgefallen, während der Geh. 
an adrenalinartigen Substanzen (Jodsäurewert) ihr Maximum erst 30 Min. nach der 
Arbeit erreichen. (Tohoku J. exp. Med. 27. 207— 17. 1935. Sendai, Tohoku-Reichsuniv., 
Medizin. Klinik. [Orig.: dtsch.]) LOHMANN.
*  H. Gutmann, Über den Abbau von Adrenalin im ruhenden und arbeitenden Muskel. 
Der ruhende Muskel (in situ) baut Adrenalin fast vollständig ab, während der tätige, 
stark durchblutete Muskel es nicht oder nur wenig zerstört. Da auch bei Hyperämie 
mit Acetylcholin bzw. bei Sperrung des Blutstromes entsprechende Befunde erhoben 
wurden, ist anzunehmen, daß der Adrenalinabbau in Abhängigkeit von der Blut
geschwindigkeit bzw. der Verweildauer des Adrenalins im Muskel steht. Zur Zer
störung des Adrenalins muß es mit dem Muskeleapillargebiet selbst in Berührung 
kommen. (Nachr. Ges. Wiss. Göttingen. Math.-physik. Kl. Fachgr. VI. [N. F.] 2. 
215—28. 1936.) L ohm ann .

Léon Binet und B. Minz, Über die biochemischen Reaktionen des Nerven in der 
Ruhe und bei elektrischer Reizung. In Extrakten aus dem thoracicolumbalen Nerven
system wurde eine Substanz gefunden, die sich im Blutegel- u. Blutdruckvers. am 
Kaninchen dem Acetylcholin als verwandt erwies. Im N. ischiadicus kommt sie nur 
in viel geringerer Menge vor; sie findet sich nicht in der Nervenscheide. Extrakte aus 
einem elektr. oder durch Reflexe gereizten Nerven sind sehr viel wirksamer als aus 
nicht gereiztem. Ein solcher aus einem gereizten Nerven hergestellter acetylcholin- 
freicr Extrakt verstärkt die Wrkg. des Acetylcholins. Bei der Reizung eines Vagus
stückes in LoCKE-RlNGER-Lsg. geht die Substanz als thermostabile oxydable Verb. 
in die Lsg. über, während sie aus dem Thoracolumbalis selbst nicht diffundiert. Es 
handelt sich um eine Substanz von physiol. Bedeutung. (Arch. int. Physiol. 42. 281 
bis 300. Febr. 1936. Paris, Lab. de Physiol. de la Faculté de Médecine.) Lohm ann .

Ragnar Berg, Die Nährsalze und ihre Bedeutung für Gesunde und Kranke. Gemeinverständl. 
Darst. d. Mineralstoffwechsels. 2. Aufl. Leipzig: Reelam 1936. (70 S.) kl. 8° =  Reelams 
Universal-Bibliothek Nr. 7191. M .— .35; Pp. M .— .75.

Emilio Sernagiotto di Casavecchia, La bromatologia. Biochimica, fisiología, chimica ed in
dustria dell’ alimentazione. Torino: Rosenberge Selber 1936. (X X IX , 957 S.) 8°. L. 100. 

Harald Okkels, La glande thyroide. Paris: Hermann et Cie. 1936. (54 S.) 15 fr.
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M. Oesterlin, Deduktive Chemotherapie? (Vgl. C. 1936. II. 1019.) Vf. geht zu

nächst auf das Problem der Fluorescenz in seiner Beziehung zur chemotherapeut. 
Wrkg. ein. Aus Betrachtungen über die Interferenzerscheinung fluorescierender Prä
parate (Trypaflavin, Styrylchinolinc, Acridine) mit Parafuchsin u. auf Grund der 
Wrkg. von 0  auf die Chemotherapie fluorescierender Acridine u. Chinolinc mußte an
genommen werden, daß Präparate mit locker gebundenem 0  eine bessere chemothera
peut. Wrkg. aufweisen als ihre sauerstoffreien Deriw. Aus Unterss. über die Wrkg. 
von Hydrochininperoxyd auf Hundepiroplasmose erwies sich reines II.¿0., als hervor
ragendes Chemotherapeutikum. Aus analogen Betrachtungen durchgeführte Verss. 
über die Verstärkung der Wrkg. fluorescierender Präparate bei Vogelmalaria durch 
erhöhten 0 -Partialdruck zeigten das erwartete Ergebnis. Schließlich wird hingewiesen, 
daß es nach kaum 4Tastverss. gelang, aus der Reihe der Stilbene ein Präparat mit schwach 
malariciden Eigg. zu synthetisieren, das die geforderte Fluorescenz aufwies. (Klin. 
Wschr. 15. 957— 59. 4/7. 1936. Hamburg, Chem. Abt. Inst. Schiffs- u. Tropenkrank
heiten.) Ma h n .

Piero Testoni, Vergleich der Wirkung einiger Mineralwässer auf die autonome 
Kontraktion der Harnleiter. Mineralwässer üben auf die Kontraktion der isolierten 
Harnleiter von Meerschweinchen verschiedene Wrkgg. aus. Einige stimulieren, andere 
hemmen diese Funktion. Die Föderung der Kontraktionen wird hauptsächlich ver
ursacht durch CO» u. Ca, während Na, CI, N 02, Br, H2S in den Wässern die glatte Mus
kulatur hemmen. Aber die Mineralwässer stellen einen Komplex dar, dessen Gesamt- 
wrkg. nicht als die Summe der Einzelwrkgg. betrachtet werden kann. (Ann. Chim. 
appiieata 26. 370— 84. Aug. 1936. Rom, R. Univ. Pharmakol. Inst.) Ge h r k e .

Harald G. 0 . Holck und Paul R. Camion, Über die Ursache des Spättodes nach 
Isopropyl-ß-bromallylbarbitursäure (Nostal) und einige verwandte Barbiturate. Die In
jektion der üblichen Na-Nostaldose verursacht bei Ratten leicht Spättod, der mit 
fettigen Veränderungen in Leber, Niere, Herz u. Lunge, mit Ödemen in den Lungen 
u. mit Pneumonie verbunden ist. Selbst subhypnot. Dosen können Spättod auslösen. 
Durch Färbungen mit Hämatoxylin, Eosin u. Scharlachrot lassen sich die patholog. 
Veränderungen nachweisen. Die chem. ähnliche Verb. Pemoston, bewirkt nur in relativ 
großen Dosen Spättod oder fettige Veränderungen in der Leber. Verlängerung der 
C-Kette (wie im Rectidon) oder Methylierung am N (wie im Eunarcon) schwächt die 
hypnot. Wrkg. merklich ab, Spättod tritt nur in Ausnahmefällen ein. Die Cl-Homo- 
logen des Nostals verursachen ungefähr im gleichen Grade Spättod wie Nostal. Di- 
cMorallylbarbiturat zeigt nur eine geringe Neigung zu Spättod. Nach Verabreichung 
der Cl-Hoinologen des Pernostons war keine Spättodwrkg. zu beobachten. Na-Alurat, 
allein oder mit Pilocarpin, NaBr, HBr gegeben, löst in keinem Falle Spättod aus. Er
höhung der Alkalireserve durch Verabreichung von Na-Dicarbonat oder -Citrat im 
Futter verhindert nicht das Eintreten des Spättodes nach Nostalinjektionen. An 
mehr als 500 Ratten wurden weitere Barbiturate u. Abbauprodd. des Nostals auf die 
Spättodwrkg. untersucht. Nur in einem einzigen Falle, einer schweren Evipalvergif- 
tung, trat Spättod ein. Kaninchen, u. vor allem Mäuse, sind widerstandsfähiger gegen 
die Spättodwrkg. des Nostals als Ratten. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 57. 289 
bis 309. Juli 1936. Chicago, Univ. Dep. Physiol. a. Pathol.) M a h n .

F. Kisch und H. Schwarz, Zur Wirkung des Strophanthins bei Sauerstoffmangel. 
Nach Verss. an Katzen hält Strophanthin die aus einer Hypoxämie resultierenden 
Schädigungen des Herzmuskels weder hintan, noch macht es diese rückgängig. Nach 
den Verss. scheint rasche Injektion großer Strophanthindosen das unter Sauerstoff
mangel leidende Herz erheblich zu schädigen, während bei kleineren langsam injizierten 
Strophanthinmengen keine derartige ungünstige regelmäßige u. sichere Beeinflussung 
nachweisbar war. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 181. 557 
bis 562. 4/7. 1936. Wien, Univ., Pharmak. Inst. u. I. Med. Klin.) M a h n .

Franz Th. von Brücke, Das Wesen der Bulbocapninstarre. (Vgl. C. 1936. II. 1201.) 
Bei Katzen, denen die hinteren Wurzeln für eine Extremität durchschnitten wurden, 
löst Bulbocapnin in der .operierten Extremität nicht die charakterist. Starre aus. Bei 
solchen Tieren ist aber unter der Einw. dieses Alkaloids eine Reflexübererregbarkeit 
für exterozeptive Reize zu beobachten, die bei den Tieren stets zu Beugezuckungen 
im empfindungslosen Bern führen. Kleine Schlafmitteldosen beheben diese Reflex
übererregbarkeit, so daß die nur sensibel denervierte Extremität während Bulbocapnin- 
vergiftung völlig tonuslos blieb. Demnach ist die Bulbocapninstarre eine reflektor.
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aufrecht erhaltene Tonuserhöhung mit vorwiegender Beteiligung der Beugemuskulatur. 
(N aunyn - Schm iedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 324—30. 11/8. 1936. 
Wien, Univ., pharmakol. Inst.) M ahn.

H. Kreitmair, Einige pharmakologische Eigenschaften des Pseudotropinbenzil- 
säureesters. Pseudolropinbenzilsäureester: HCl-Salz, weiße, farblose Ivrystalle, P. 232° 
unter Zers., krystallwasserfreie Verb. 1. bei Zimmertemp. in 1V2 Teilen W., Lsg. gegen 
Lackmus schwach sauer oder neutral; krystallwasserhaltige Verb. gibt noch 20°/o'ge 
Lsgg. Die Lsgg. sind sterilisierbar. Earbrk. mit konz. H2S04: rotgelbe Lsg., die bald 
in Blaurot umschlägt. —  Der Ester senkt den Tonus glattmuskeliger Organe (Kaninchen
dünndarm). Der Ester greift an den Endapp. u. am Muskel selbst an. Im Blutdruck- 
vers. (dekapitierte Katze) ließen sich diese am isolierten Darm erhobenen Befunde 
erhärten. Zur Lähmung des Ciliarmuskels sind im Vergleich zum Atropin größere 
Mengen des Esters nötig. Die tox. Dosen liegen tiefer. Die hemmende Wrkg. des 
Esters auf die Speichelsekretion (Kaninchen) ist die gleiche wie die des Atropins. 
(Klin. Wschr. 15. 676— 78. 9 /5.1936. Darmstadt, Pharmak. Lab. von E. M e r c k .)  M ahn.

Robert Kroner, Klinische Erfahrungen mit dem Spasmolyticum Pseudotropin- 
benzilsäureesterhydrochlorid. Bei 17 Patienten wurde der Pseudolropinbenzilsäureester 
in seiner Wirksamkeit auf Magen- u. Darmspasmen untersucht. 0,00025—0,0005 g 
des Esters wirken sicher spasmolyt. Zuweilen wurden Nebenwrkgg. (Trockenheit im 
Halse, Gleichgewichtsstörungen) u. in einem Palle akute Kreislaufschwäche beobachtet. 
Die Wrkg. des Esters gleicht der des Atropins, jedoch liegt der untere Schwellenwert 
tiefer als bei Atropin. Die klin. Wrkg. des Esters ist auf Herabsetzung des Tonus des 
Parasympathicus u. seiner Punktionen zurückzuführen. (Klin. Wschr. 15. 678—81. 
9/5. 1936. Mainz, Städt. Krankenhaus, KJin. Innere u. Nervenkrankh.) M ahn.

D. Adlersberg und B. Lustig, Zur Pharmakologie der Apocliolsäure und der 
Dehydroapocholsäure. Apocliolsäure u. Dehydroapocholsäure wurden auf ihre Ober
flächenaktivität (nach T r a u b e ) ,  hämolyt. Wrkg. (menschliche Erythrocyten), Toxizität 
(Ratten) u. choleret. Wrkg. (Kaninchen) untersucht. Dehydroapocholsäure besitzt 
eine geringere Oberflächenaktivität, geringere hämolyt. u. tox., aber eine stärkere 
choleret. Wrkg. als Apocholsäure. Also gilt auch für das Gallensäurepaar: Apo- u. 
Dehydroapocholsäure, daß Dehydrierung einer Gallensäure die Giftigkeit vermindert, 
die choleret. Wrkg. aber erhöht. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
181. 610—16. 4/7. 1936. Wien, I. Med. Univ.-Klin.) M ahn.

W . Leatherbarrow, Geschichte der Lokalanästhesie. (Brit. dental J. 60. 115— 18. 
1936.) Ma h n .

Guy H. Ellingham, Neuere Information über Lokalanästhetica. Zusammenfassende 
Abhandlung. (Brit. dental J. 59. 198—205. 1935.) M ahn.

Edward Lodholz, Die biologische Natur der allgemeinen Anästhesie. Besprechung 
der charakterist. AnästhesieeTscheiimngen unter besonderer Berücksichtigung der 
hemmenden u. depressiven Wrkgg., von denen die ersten gutartiger, die letzten bös
artiger Natur sind. Anschließend wird auf die Zusammenhänge zwischen Schlaf u. 
Anästhesio eingegangen. Von den anästhet. wirkenden Mitteln werden die Wrkgg. des 
A., Chlf. u. Stickoxydes besprochen. (Dental Cosmos 78. 513—30. 1936. Philadelphia, 
Univ., Penn., Med. School.) Mahn.

Raymond N. Bieter, Raymond W . Cunningham, Oa Lenz und J. J. Mc Ne- 
arney, Anästhetische Schwelle und letale Konzentrationen einiger Spinala-nästhetica beim 
Kaninchen. Die verwendete Methode zur Spinalanästhesie beim Kaninchen wurde be
schrieben. Die Dosierung des Lokalanästhetikums korrelierte besser mit der Spinallänge 
als mit dem Gewicht des Tieres. Die verwendete Dosis, subarachnoidal angewendet, 
betrug 0,02 ccm/cm Spinallänge. Anschließend wurden die intraspinalen minimalen 
sensor. anästhet. u. die minimalen letalen Konzz. des Pantocains, Nupercains, Panthe- 
sins, Tuiocains u. Meiycains u. Procain-HCl ermittelt. Aus den beiden Konzz. wurde 
der therapeut. Index berechnet. Akuter oder unmittelbarer Tod während Spinal
anästhesie trat primär infolge respirator. Depression ein. Spättod war mit permanenter 
wotor. Paralyse u. bei Pantocain permanenter sensor. Anästhesie verknüpft. (J. 
Pkarmacol. exp. Therapeutics 57. 221— 44. Juli 1936. Minneapolis, Univ. Minnesota, 
Dep. Pharmac., Med. School.) M ahn.

K. E. Madan, Stickoxydul und Sauerstoffnarkose für große Chirurgie. Vf. wärmt 
die beiden Narkosegase vorher an u. erzielt dadurch eine Reihe von Vorteilen, die es 
ihm erlauben, die N20-Narkose auch für große Chirurg. Eingriffe zu verwenden. Das 
Exzitationsstadium ist erheblich eingeschränkt; bei bestimmten Bauchoperationen
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empfiehlt sich noch die Zugabe von etwas A ., in anderen Fällen wird kurz vor der 
Operation noch etwas Averlin verabfolgt. Zum Erwecken der Operierten wird C02 
dem Narkosegemisch beigefiigt. (Indian med. Gaz. 71. 533—34. Sept. 1936. Lahore, 
King Edward med. coll.) SCHNITZER.

H. K. Sinha, Die lokalanästhdischen Wirkungen einiger Pyrazolin- und Chinolin
verbindungen. Nach allgemeinen Unterss. über die Unters.-Methoden zur Wertbest, von 
Anästhetica: 1. Froschischiadicusnerv, 2. Kaninchencornea, u. 3. intradermale In
jektion (Mensch) wurden mit Cocain als Vergleichspräparat das Monohydrochlorid des
1 -Phenyl-3-(ß-N-piperidinoäthyl)-5-{3'-äthoxy-4'-methoxyphenyl)-pyrazolin (XVI/8), das 
Tetrahydrobromid des Di-(c.hinolyl-S'-methyl)-l,4-piperazin (XVII) u. das Trihydro- 
broniid des 8-(Diäthylaminoäthyläthylaminomeihyl)-chinolin (XViLL/1) nach Methode 2 
u. 3 vergleichend untersucht. Präparat XVI/8 u. XVII eignen sich besonders zur An
wendung auf Schleimhäute u. zur Infiltrationsanästhesie. Das 3. Präparat ist gleich 
dem Novocain ein Nervenstammanästhetikum. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 57̂  
199— 220. Juli 1936. Edinburgh, Univ., Dep. Pharraac.) Ma h n .

G. Lorscheid, Die Wirkung des Pemodon als perorales Schlaf- mul Beruhigungs- 
mitlel. Gute Erfolge. (Münch, med. Wschr. 83. 1837—38. 6/11. 1936. Köln-Lindenthal, 
Alexianer-Ivrankenh.) F r a n k .

0 . Gros und H. T. A. Haas, Der Antagonismus der Narkolica gegen Cardiazol. 
An Ratten wurde der Antagonismus von verschiedenen Schlafmitteln u. Cardiazol ge
prüft. Neben der kleinsten gegen Cardiazol (15 mg/100 g Patte) schützenden Schlaf - 
mittelmenge wurde gleichzeitig für diese Dosis die zeitliche Dauer der Gcgenwrkg. er
mittelt. Der Quotient der narkot. Dose zu den unter Berücksichtigung des Zeitfaktors 
gewonnenen Schutzdosen liegt im allgemeinen zwischen 4 u. 6. Ausnahmen zeigen 
Luminal, Eidoral u. Sulfonal durch ihre besonders starke u. Pemodon durch seine ge
ringere Wrkg. Bei den meisten Narkotica entspricht die Dauer des Schutzes der Dauer 
der narkot. Wrkg. Bei Sulfonal ist die Schutzdauer außerordentlich kurz. Günstiger 
erweisen sich in dieser Hinsicht die meisten BarbitursäuredeTirv. Chloralhydrat u. 
Avertin vermögen selbst in den größt möglichen Dosen keinen Schutz gegen 15 mg 
Cardiazol/100 g Ratte herbeizuführen. Während Avertin zwar gegen 12 mg Cardiazol 
schützt, wirkt Chloralhydrat nur gegen 10 mg Cardiazol schützend. Das Bild der 
Cardiazolvergiftung stellt sich bei höherer Dosierung dieser Schlafmittel erst nach vielen 
Stdn. ein, u. zwar nach Abklingen der narkot. Wrkgg. Wohl läßt sich durch wiederholte 
Avertininjektion der Eintritt der Cardiazolwrkg. bis zu 15 Stdn. verhüten, aber auch dann 
erfolgt der Tod noch unter dem Bild der Cardiazolvergiftung. (Naunyn-Schmiedebergs 
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 182. 348—62. 11/8. 1936. Leipzig, Univ., Pharmakolog. 
Inst.) Ma h n .

A. Stumpf, Cardiazol als Weckmittel nach Eunarcon-, Äther- und Avertinnarkosen. 
Ä.-Avertin- u. Eunarconnarkosen konnten durch Cardiazol erheblich abgekürzt werden, 
am günstigsten waren die Ergebnisse bei Eunarcon. (Münch, med. Wschr. 83. 1838. 
6/11. 1936. München, Heilanstalt Dr. K r e c k e .) F r a n k .

Eitel-Friedrich Rissmann, Erfahrungen mit dem Quecksilberdiureticum Novurit. 
Vf. konnte mit dem Hg-Diuretikum Novurit (Dr. Ge o r g  H e n n in g , Berlin-Tempelhof) 
in Form von Suppositorien bei intakter Mastdarmschleimhaut unter den üblichen Voraus
setzungen gute Erfolge erzielen. (Münch, med. Wschr. 83. 1934—35. 20/11. 1936. 
Berlin-Charlottenburg, St. Hildegard-Krankenh.) F r a n k .

I. S. Beirach und M. P. Pokrowskaja, Gravidanlherapie bei Gonorrhoe der Männer.
Gute Resultate konnten nur bei akut verlaufenden Fällen beobachtet werden. Im all
gemeinen steht die Gravidantherapie der Lacto- u. Vaccinotherapie beträchtlich nach. 
(Kasan, med. J. [russ.: Kasanski medizmski Shurnal] 31. 396— 403. 1935. Kasan, Inst, 
f. ärztl. Fortbldg.) K l e v e r .

Emil V. Lederer, CapillarkreislaufStudien. 1. u. 2. Mitt. An 12 Kindern wurde 
die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit der Limbuseapillaren ermittelt. In 
der 2. Arbeit wurde die Einw. gefäßerweiternder u. kontrahierender Mittel untersucht. 
Subcutan injiziertes Thyroxin erhöht unter Erweiterung der capillaren Pulszahl u. 
statt Verlangsamung der Strömung wird der Kreislauf in einigen Fällen bis zur Unmeß
barkeit beschleunigt. Tonoclwlin beschleunigt dagegen unter gleichzeitiger Erweiterung 
von Capillaren u. Arteriolen den Kreislauf. Padutininjektion beschleunigt den Kreislauf 
unter Erweiterung von Arteriolen u. Capillaren u. mittels Verschiebung des Blutes vom 
Splanchnieusgebiet zur Peripherie. Adrenalin u. Strychnin verlangsamen infolge Kon
traktion der Weinen Arterien u. Capillaren durch Erregung des vasomotor. Zentrums die
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Blutströmung. Atropin bringt durch parasympath. Lähmung den Kreislauf zum Still
stand. Die langsamere Strömungsgeschwindigkeit nach TonUrin beruht auf dessen 
spezif. kontrahierender Wrkg. auf die Capillarenwand. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 182. 363—71. 372—83. 11/8. 1936. Budapest, Univ.,Kinder
klinik, Psychoneurolog. Lab.) M ahn.

Louise L. sioau und Alan C. Woods, Die Wirkung des Tryparsamids auf das 
Auge: eine klinische Untersuchung über objektive Reaktionen des Auges. Unterss. an
16 Fällen von Augenschädigungen durch Tryparsamid. Es kommen vor: 1. akute 
Schädigungen in Form schnell eintretender, fast völliger Erblindung. 2. Chron. Schä
digungen in Form von Gesichtsfeldeinengungen, die sich bei Aufhören der Trypars- 
ainidbehandlung bessern, bei Fortsetzung aber in Sehnervenentartung u. Blindheit 
übergehen können. (Amer. J. Syphilis Gonorrhea, vener. Dis. 20. 583—613. Nov. 1936. 
Baltimore, J. H oPKiNS-Univ.) S c h n it z e r .

H. Rüge, Neuzeitliche Probleme der Malariaforschung. Vortrag. Die überragenden
Erfolge, welche mit Chinin, Plasmochin, Kombinationen von Plasmochin u. Chinin, 
mit Atebrin u. neuerdings mit Atepe, das Atebrin zu Plasmochin im Verhältnis 20: 1 
enthält, im Kampfe gegen die Malaria erzielt wurden, werden gebührend gewürdigt. 
(Dtsch. med. Wsehr. 62. 1869—72. 13/11. 1936. Kiel.) F r a n k .'

F. Mietzsch, H. Mauss und G. Hecht, Experimentelle Untersuchungen über 
Atebrin. Wss. Lsgg. von Atebrin zersetzen sich hydrolyt. unter Abspaltung der bas. 
Seitenkette u. Bldg. des 2-Methoxy-6-chloracridons. Die pharmakol. Prüfung der 
beiden bei der Zers, entstandenen Körper ergab eine weitgehende Ungiftigkeit, be
sonders für die Acridonverb. Die als doppeltsalzsaures Salz vorliegende aliphat. Verb. 
(u.-Diäthylnmino-ö-aminopentan) ist gleichfalls wenig giftig, hat aber eine blutdruck
senkende Wrkg., die jedoch nicht stärker ist als diejenige von Atebrin selbst. Für 
die prakt. Anwendung kommen daher nur frisch bereitete wss. Lsgg. von Atebrin in 
Frage. (Indian med. üaz. 71. 521—24. Sept. 1936. Elberfeld, I. G.-Werk.) S c h n it z e r .

E. Ch. Fritzmann, Die moderne chemische Toxikologie, deren Entwicklung und 
allgemeine Bedeutung. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 580—88. 1935.) K l e v e r .

I. P. Neschtschadimenko, Über den Einfluß der Calciumsalze auf physikalisch-
chemische Eigenschaften des Bildes bei experimentellem Satumismus. Die Verss. an 
Kaninchen u. Hunden bei experimenteller Bleivergiftung (mit Bleiacetat) führten zu 
der Schlußfolgerung, daß die Zuführung von Calcium eine günstige Wrkg. nur in akuten 
Fällen von Saturnismus ausübt, während in subakuten Fällen eine ungünstige Wrkg. 
des Calciums in bezug auf die Morphologie des Blutes, die Resistenz u. Senkung der 
Erythrocyten, auf den Zucker, Cholesterin u. die Chloride des Blutes in Erscheinung 
tritt. (Kasan, med. J. [russ.: Kasanski medizinski Shurnal] 31. 1039—45. 1935. 
Smolensk, Med. Inst.) K l e v e r .

Jean Firket, Fünf Vergiftungsfälle durch Arsenwasserstoff. (Ann. Med. legale 
Criminol. Police sei. 16. 122—29. März 1936. Lüttich [Liege], Univ.) M ahn.

A. A. Chassanow, Polyneuritis auf Grund der alimentären Vergiftung durch das 
Dawydow-Präparat. An Hand der Beobachtungen von 8 Fällen von tox. Polyneuritis 
infolge von Vergiftung mit Weizen, welcher mit dem DAWYDOWschen Präparat ge
beizt war, konnte festgestellt werden, daß es sich um typ. Fälle von Arsenpolyneuritis 
handelte. Der Weizen, der mit diesem Präparate, das aus 90% Ton u. 10% Talk, 
sorgfältig vermischt u. angefeuchtet mit 30%ig. Lsg- Na2As03, besteht, gebeizt wurde, 
behält lange seine Toxizität (4 Monate). (Kasan, med. J. [russ.: Kasanski medizinski 
ohurnal] 31. 1057— 60. 1936. Tsehistopol, Kreiskrankenhaus.) K l e v e r .

J. Katz, Über Kohlenoxydvergiftung und Beseitigung dieses Gases im Leuchtgas. 
Ü bersicht über CO-Vergiftungen mit Leuchtgas u. über Verff. zur CO-Entfernung aus 
diesem (Anlage in Hameln). (Pharmaz. Ztg. 81. 830—33. 12/8. 1936. Leipzig.) D e g n .

E. W . Baader, Kohlenoxydbasedow. Inhaltlich ident, mit der C. 1936- II- 2566 
referierten Arbeit. (Arch. Gcwerbepathol. Gewerbehyg. 7. 227— 34. 21/10. 1936. Berlin, 
Univ., Inst. f. Berufskrankheiten.) F r a n k .

Cuthbert Leslie Cope, Alkalivergiftung. (Eine Gefahr bei der Behandlung des 
Magengeschwürs.) Beschreibung der Symptome, Blutveränderungen, Diagnose, Therapie 
u. Nachbehandlung der Alkalivergiftung, die bei empfindlichen Personen schon durch 
die bei der Ulcusthcrapie üblichen Alkaligaben hervorgerufen werden kann. (Brit. med. 
J -1936. II. 914— 17. 7/11.) A b d e r h a ld e n .
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Z. Star y und P. Haurowitz, Bariumvergiftwig (Mord). Einem 53jährigen Manne 
■waren in Verbrecher. Absieht etwa 1,7 g eines zur Mäusevertilgung dienenden Präparats 
Antimyon, welches zu mehr als 90% aus BaC03 besteht, mit Getränken zugeführt 
worden. Tod nach 5 Tagen, in den Leichtenteilen konnten 0,256 g BaC03 wiedergefunden 
werden. (Sammlg. v. Vergiftungsfällen 7. Abt. A. 209— 12. Nov. 1936. Prag, Dtsch. 
Univ., Medizin.-chem. Inst.) F r a n k .

Otto Wender, Ein Fall von Thalliumvergiftung. Tl-Vergiftung bei einem 23jährigen 
Mädchen, das in Selbstmörder. Absicht ca. 37 g eines mit Thalliumjodid präparierten 
Weizenkörnerpräparats zu sich genommen hatte. Diese Menge enthielt rund 0,8 g Tl. 
Typ. Erscheinungen einer Tl-Vergiftung, am 14. Tage war der Haarausfall komplett. 
Ausgang in Heilung. (Sammlg. v. Vergiftungsfällen 7. Abt. A. 199— 200. Nov. 1936. 
Tartu/Dorpat, Univ.) F r a n k .

P. Ritterskamp, Thalliumvergiftung (Mord mit Zeliopaste). Klin. Bericht über 
einen Vergiftungsfall mit TI (Zeliopaste). In Organen u. Körperfll. konnte TI spektr. 
nachgewiesen werden. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 7. Abt. A. 201— 04. Nov. 1936. 
Solingen, Städt. Krankenanstalten.) F r a n k .

J. H. Dowds, Vergiftung durch Injektion von Natrium-Wismuttartrat. Es werden 
drei Todesfälle mitgeteilt. (Lancet 231. 1039—40. 31/10. 1936. Luanshya, N. Rho- 
desia, Roan Antelopc Copper Mine.) A bderh a lden .

A. B. Resnikow, Uber den Einfluß von Anilin (p-Nitroanilin) auf das Nerven
system. Zusammenstellung von 180 akuten u. chron. Fällen von Anilin- bzw. p-Nitro- 
anilinvergiftungen bei Arbeitern einer Anilinfabrik, insbesondere in bezug auf die 
Wirksamkeit auf das Nervensystem. Es zeigt sich, daß das p-Nitroanilin eine stärkere 
Wrkg. aufweist als das Anilin. (Kasan, med. J. [russ.: Kasanski medizinski Shumal] 
31. 938— 44. 1935. Kasan, Forsch.-Inst, für Arbeitshygiene.) K l e v e r .

Robert H. Wilson und Floyd De Eds, Chronische Nicotinvergiftung. I. Fütterung 
von Nicotinsulfat,"-tannat und -bentonit. Wiedergabo von Wachstumskurven für auf Diät 
mit bestimmten Konzz. an Nieotinsulfat, -tannat u. -bentonit gesetzte Ratten. Mehr 
als 0,006% Nicotin in der Diät verhinderten in mit der Konz, zunehmendem Maße 
das Wachstum; über 0,05% Nicotinsulfat (0,1—0,13% in Form der anderen Verbb.> 
wirkten tödlich. Die Wachstumshemmung beruht hauptsächlich auf verringerter 
Futteraufnahme, zum kleineren Teil aber auch auf Nicotin selbst. Nicotin in Form 
von Nicotinbentonit oder -tannat war nicht merklich in seiner Fähigkeit, chron. Ver
giftung zu verursachen, verändert. (J. ind. Hyg. Toxicol. 18. 553—64. Okt. 1936. San 
Francisco, Stanford Univ., School of Med.) GROSZFELD.

Robert H. Wilson und Floyd De Eds, Chronische Nicotinvergiftung. II. Die 
Wirkung von nicotinhaltigen Kostsätzen auf die Blutzuckerkonzentration der Albinoratte. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Akute Nicotinvergiftung bewirkt vorübergehende Hyperglykämie 
bei Ratten. Chron. Vergiftung von per os beigebrachtem Nicotin verursacht bei Ratten 
zuerst leichte Hypoglykämie, dann nach wenigen Monaten Wiedereinstellung von n. 
Blutzuckerkonz. Diese leichte Hypoglykämie kann durch verringerte Futteraufnahme 
des vergifteten Tieres bedingt sein. ( J. ind. Hyg. Toxicol. 18. 565— 70. Okt. 1936. San 
Francisco, Stanford Univ., School of Med.) G r o s z f e l d .

W. Brandt, Gewerbliche Vergiftungen. Zusammenstellung einer Reihe von be
merkenswerten Vergiftungsfällen in gewerblichen Beirieben. 1. Teil. (Chemiker-Ztg. 60. 
901—05. 4/11. 1936. Breslau.) F r a n k .

Dorothy E. Donley, Toxische Gehirnerkrankung und flüchtige Lösungsmittel in der 
Industrie. Bericht über einen Fall. Bericht über eine Vergiftung durch flüchtige 
Lösungsmm. bei Herst. von Gummikragen (fused collar). Obwohl die Lösungsmm. 
(Dimethylphthalat, Methyl-„Cellosolve“  u. Isopropylalkohol) hohen Kp. besitzen, 
verflüchtigen sich beim Trocknen der Kragen schädliche Mengen. ( J. ind. Hyg. Toxicol- 
18. 571—77. Okt. 1936. Cincinnati General Hospital.) GROSZFELD.

Paul Audibert, Der Kampf gegen die Silicose. Sammelbericht über Entstehung 
u. Wesen der Krankheit, Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. Im Original zahlreiche, 
instruktive Figuren. (Rev. Ind. minéral. 1936. 1064— 76. 15/10.) G r i m m e .

Leonard J. Goldwater, Silicoscerkrankungen bei Arbeitern von Treppenstein- 
brilchen, ermittelt durch Böntgenstrahlen. Von 607 untersuchten Arbeitern litten an 
erhöhter Fibrose 5, an frischer Silicose 2, an Nodularsilicose 4, Konglomeratsilicose 0, 
Silicose +  Tuberkulose 0, Tuberkulose allein 8. 3 Gesteinsproben enthielten an Gesamt- 
SiOs 2,0— 52,8, an freier Si02 0,6— 6,S%. (J. ind. Hyg. Toxicol. 18. 550—52. Okt. 1936- 
New York, Univ., College of Med.) G r o s z f e l d .
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Louis A. Shaw, Die 'physiologischen Wirkungen von hohen Drucken. Ursache der 
Erkrankung beim schnellen Übergang von Lufthochdruck in Lufttiefdruck mit be
sonderer Berücksichtigung von Bldg., Verteilung u. Verh. von H2-Bläschen im Blut. 
(J. ind. Hyg. Toxicol. 18. 486— 96. Okt. 1936. Boston, Mass., Harvard School of Public 
Health.) ___________________  GROSZFELD.

Baruch S. Levin, Action des lipoides sur les phénomènes do la lyse. Paris: Hermann et Cie.
1936. (84 S.) 15 fr.

Egidio Meneghetti, Elementi di farmacología. 2a ed. riv. ed. ampl. Padova: Cedam 1936.
(XXXIV, 867 S.) 8°. L. 90.

F. Pharmazie. Desinfektion.
S. E. Harris und W . G. Christiansen, Der offizinelle Arzneilropfer der U.S.P. XI. 

(Amer. J. Pharmac. 108. 303—07. Juli 1936. Brooklyn, N. Y., E. R. SQUIBB & 
Sons.) D e g n e r .

J. Biichi, Über das Abteilen von Tropfmedizinen. Einige Tropfflaschen u. -vorr. 
wurden auf ihre Genauigkeit (Gewicht der erzielten W.-Tropfen in %  des n. Tropfers) 
geprüft. Ergebnisse. (Pharmac. Acta Helvetiao 11. 165—76. 31/7. 1936. Zürich.) D e g .

Schimmel u. Co., Bericht des Kalenderjahres 1935. Chemische Präparate und 
Drogen. (Ber. Schimmel Co. aether. öle. Riechstoffe usw. 1936. 122— 29.) E l lm e r .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Über Lorbeeröl (Oleum Lauri). Mitteilung der 
vollständigen Analyse zweier Lorbeerölo („Pharmacopoeia Helvetiae IV u. V“ ). Zur 
Beurteilung sind vor allem RMZ. u. PZ. wichtig. (Pharmac. Acta Helvetiao 11. 177 
bis 183. 31/7. 1936. Basel.) D e g n e r .

Antenor Machado, Das Sucupiraöl. Die Sucupirasamen (Bowdichia virgiloides 
Humboldt, brasilian. Leguminoso) enthalten ein Öl mit folgenden Konstanten:
D.“  0,94—0,95, SZ. 9,2—12, VZ. 5,6—7,2, [oc] — 10 bis — 12°. Ätherzahl 0. Es wurden 
aus dem ö l eine wasserdampfflüchtige, an Caryophyllen reiche Fraktion isoliert, ferner 
Resinolsäure u. Harze. Das Öl kann als Ersatz für Kopaivaöl dienen. (Rev. Ass. brasil. 
Farmacéuticos 17. 117— 118. 1936.) W i l l s t a e d t .

W . Brandrup, Über die Herstellung von Extractum Belladonnae siccum bei Ver
wendung des Evakolators. II. (I. vgl. C. 1936. II. 1575.) Evakolieren von 500 g Droge 
mit 1000 g 60-gew.-°/0ig. A. ergibt das Optimum der Ausbeute (90% der Gesamtalkaloide) 
u. eine Verschiebung des Verhältnisses Alkaloide/Ballaststoffe zugunsten dieser. 
Weitere Erhöhung der Ausgangsmengen bewirkt keine Verbesserung des Ergebnisses 
mehr. (Pharmaz. Ztg. 81. 855. 19/8. 1936. Cottbus, Kronenapotheke.) D e g n e r .

Svend Aage Schou, Studien über Injektionsmedizin. VII. Die Zersetzung von 
Scopolaminlösungen durch Wärmesterilisation. (II. vgl. C. 1935- I. 3956.) Mit Hilfe 
eines im Original beschriebenen Verf. zur Best. u. Verfolgung der Hydrolyse des Scopol- 
amins wird gezeigt, daß reine wss. Lsgg. des Hydrobromids in Jena-Glasampullen 20 Min. 
bei 120° ohne Zers, sterilisiert werden können. Auf pH fe 6,0 gepufferte Lsgg. werden 
dabei jedoch zers. Gleichzeitiger Mannit- oder Sorbitzusatz verhindert diese Zers, nicht 
(vgl. S t r a u b ,  C. 1914. II. 448). (Dansk Tidsskr. Earmac. 10. 145— 53. Juni 1936. 
Pharmazeut. Lehranst. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) D e g n e r .

E. V. Christensen, Kiefemnadelbalsam. (Vgl. C. 1932. II. 930.) Ausarbeitung 
einer verbesserten Vorschrift. (Arch. Pharmac. og Chem. 43 (93). 487—95. 12/9. 1936. 
Kontrollab. d . Apothekervereinigung Dänemarks.) E. M a y e r .
*  F. Ssolodki und A . Rjabinin, Vitamin C aus Kiefemnadeln. Der Vitamin-C-Geh. 
der Kiefernadeln schwankte in weiten Grenzen u. betrug in den untersuchten Proben 
bis zu 0,3%. Zur Gewinnung des Vitamins genügt es, die zerdrückten Nadeln mit W. 
stehen zu lassen. Die Gewinnung der Vitamin-C-Konzentrate besteht in der Ver
mahlung der Nadeln, ihrer Extraktion mit W. u. Eindampfen der Extrakte im Vakuum 
im C02-Strome. In einer 1 m-Schicht aufbewahrt, blieb der Vitamin-C-Geh. der 
Nadeln bei 5— 6° etwa 7 Tage wenig verändert; bei weiterem Lagern traten aber 
größere Verluste ein. Beim Vermahlen der Nadeln auf Steinwalzen ging infolge Oxy
dation ein großer Teil des Vitamin C verloren. Durch rasches Zerkleinern u. sofortiges 
Eintauchen des Mahlguts in W. oder verd. Säure lassen sich diese Verluste sehr ein
schränken (auf über 15%). Benetzen der Kiefernadeln mit 2%ig. Citronensäure oder 
5°/pig. H2S04 schützt das Vitamin C vor der Oxydation, es ist aber hierzu recht hohe 
Acidität notwendig. Wärmen mit Dampf steigerte ebenfalls die Stabilität des Vita-
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mins C beim Vermahlen. Die gut vermahlenen Nadeln geben ihr Vitamin an k. W. 
gänzlich ab; die Acidität des W. ist ohne Einfluß auf den Übergang des Vitamins in die 
Lsg. So gaben 1 g Nadeln an W., 0,1% Citronensäure u. l% ig. H2SO., 30 Einheiten ab 
(eine C-Einheit ist gleich der Menge, welche 1 ccm Viooo'n- Dichlorphenolindophenol nach 
TlLLM ANS reduziert). Die Extrakte können durch stufenweise Extraktion mehrerer 
Nadelchargen mit demselben Extrakt angereichert werden; es gelang so die Anreiche
rung des Saftes von 12,7 Einheiten (im ccm) auf 37,9 Einheiten; jedoch steigen dabei 
auch die Vitamin Verluste. Die Haltbarkeit der Säfte hängt ab vom Rohstoff, der 
Temp., Acidität usw. Sommernadeln ergeben schneller oxydierbare Säfte. Längeres 
Erwärmen der Säfte beim Eindampfen ruft keine merklichen Vitamin C-Verluste hervor. 
Beim Sieden in Ggw. von Luft sinkt die Aktivität merklich. Eindampfen auf dem W.- 
Bade an der Luft ¡führt nur zu geringen Verlusten (8—12%); Ggw. von Cu steigert dio 
Oxydationsgeschwindigkeit, so daß die Verluste an Vitamin C auf 50% gesteigert werden. 
Verdampfen im Vakuum im C02-Stromc gibt dieselben Verluste von etwa 12%. Es 
wurden durch Eindampfen Konzentrate mit 70—240 C-Einheiten im Gramm er
halten ; sie sind tiefgelb, schmecken sehr bitter u. riechen eigentümlich. Eingedampft 
auf 40—43° Be ist das Prod. haltbar beim Lagern; es gärt nicht an der Luft u. hält 
Erhitzen auf 100° in inerter Atm. aus. Isobutylalkohol löst aus dem Konzentrat die 
bitteren Stoffe heraus, ebenso ein Gemisch von A. +  Bzl. (2; 1). Der Vitamin-C-Geh. 
der Birkennadeln entsprach 12—30 Einheiten; er fällt vom Frühjahr zum Sommer, 
ist am niedrigsten im August u. nimmt im Herbst zu. Wesentlich für den Vitamin-C- 
Geh. der Nadeln ist ihr Alter; sie sind um so ärmer an Vitamin C, je jünger sie sind. 
(Holzchem. Ind. [russ.: Lessochimitscheskaja Promyschlennost] 5. Nr. 3. 14— 20. 
März 1936.) ScHÖNFELD.

Norman Evers, Drüsenprodukte. Bericht über eine Besichtigung der pharmazeut. 
Fabrik „Organon“  in Oss (Niederlande). (Manufactur. Chemist pharmac. fine ehem. 
Trade J. 7. 185— 88. Juni 1936.) D e g n e r .

Georg Schweizer, Die Lösung des Kailsterilisationsproblems. Zur Sterilisation von 
liitzempfindlichen Stoffen (Nährsubstrate, Instrumente, Gummiwaren, tier. u. pflanz
liche Gewebe usw.) wird folgendes Verf. vorgeschlagen: Die zu sterilisierenden Stoffe 
werden in einen eigens dazu konstruierten evakuierbaren Kaltsterilisierapp. gebracht, 
in dem die Luft durch k. Dämpfe leicht flüchtiger, keimtötender Stoffe ersetzt werden 
kann. Die Sterilisationsmittel können je nach der Beschaffenheit des zu sterilisierenden 
Stoffes bzw. Nährbodens variiert werden. Das Verf. wird besonders zur Mikroben
züchtung auf sterilisierten Nährböden empfohlen. (Süddtsch. Apotheker-Ztg. 75. 
920—21. 1935. Hohenheim.) K l e v e r .

C. E. Coulthard, Die Widerstandsfähigkeit von Bakteriensporen gegenüber der 
baktericiden Wirkung feuchter Hitze bei 800 mit besonderer Berücksichtigung des Tyndalli- 
sationsverfahrens der British Pharmacopoeia 1932. (Vgl. C. 1935. I. 594.) Übersieht 
über neuere einschlägige Arbeiten. Eigene Vers.-Ergebnisse mit Aufschwemmungen 
einer Sporenmischung in einer 15%ig. Glycerin-W.-Mischung. Ausführliche krit. Unters, 
des Tyndallisationsvcrf. der B. P. 1932. 3-std. Erhitzen bei 80° führt bei Zusatz von 
Brillantgrün V i o o o o  oder V 2 0 0 0 0  «• von Formalin V 1000 in Leitungswasser, dest. W., 
physiol. NaCl-Lsg. u. 5%ig. Glucoselsg. zu voller Sterilität; andere Zusätze wirken in 
folgender Reihenfolge weniger stark: Formalin >/2000, HCl-Gas V4000 u- 7 2ooo> Formalin 
75000- Trikresol 0,5%, Phenol 0,5%, am wenigsten Hexylresorcin 73000. 'Damptsterili- 
sation bewirkt in Leitungs-, Pepton- u. dest. W., physiol. NaCl- u. 5%ig. Glucoselsg. 
u. in Brühe in 10 Min. im Durchschnitt 96%ig., in 60 Min. 100%ig. Sterilisierung. Eine 
5%ig. Glucoselsg. mit Brillantgrünzusatz ist ein geeignetes Lösungsm. für Injektions
arzneien, die nach einigen Min. Dampfsterilisation oder längerem Erhitzen bei 80° ohne 
vorherige Asepsis sicher steril wären. Bedingung für die Anwendung ist Verträglichkeit 
der gel. Stoffe mit Brillantgrün. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 9. 174— 87. April/ 
Juni 1936. Boots Pure Drug Co. Ltd.) D e g n e r .

C. stainier, H. Penau und H. Pierret, Die Prüfungen der pharmazeutischen 
Inositphosphate. Für die viel gebrauchten, aber noch in kein Arzneibuch aufgenom
menen Inositphosphate (Phytin) fehlt ein Schema für Erkennung, Prüfung u. Wertbest. 
Nach kurzer Besprechung einiger Gewinnungsverff. u. auf Grund der beschriebenen 
Verss. (Einzelheiten im Original) wird folgendes angegeben: Erkennungsrkk.: 0,05 g 
Inositphosphat (I), in 2 ccm W. u. 2 Tropfen (Tr.) 33,65%ig. HCl gel., gibt mit einigen 
Tr. FeCl3-Lsg. eine reichliche, weißliche Trübung; 0,05 g I, in 1 ccm W. +  lccm H N 0 3 
gel., gibt bei Zutropfen von 1— 2 ccm NH4-Molybdatlsg. einen reichlichen weißen Nd.;
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wird bis zu dessen Wiederauflsg. mit W. (6—7 com) verd., überschüssige NH4-Molybdat- 
Isg. zugesetzt (5 cem) u. auf 60—70° erwärmt, so tritt der bekannte gelbe Nd. von 
(NH4)3POi -12Mo03-6H20  auf. 3 g I im Bombenrohr hydrolysieren nach POSTERNAK 
(C. 1903- II. 796), eintrocknen, in w. W. lösen, filtern, eintrocknen, 0,15 g in 1 ccm W. -f-
1 ccm HN03 lösen, eintrocknen, in 10 ccm W. lösen; diese Lsg. reduziert k.Fehling, 
Neßler u. ammoniakal. AgN03-Lsg.; 5 ccm der Lsg. mit 6 Tr. 10%ig. NaOH-Lsg. u. 
5 Tr. frischer 10%ig. Nitroprussid-Na-Lsg. mischen, mit verd. Eg. schwach ansäuem: 
blaue, dann sepiabraune Färbung; mit 0,05 g I, in einigen ccm 10%ig. Eg. gel., Rk. 
auf Ca mit (NH4)2C20 4-Lsg. —  Reinheitsprüfungen: 0,5 g I seien in 50 ccm einer 
Mischung von 7 ccm n. HCl u. 93 ccm W. bis auf nicht >  0,1—0,2% 1.; das etwaige 
Uni. färbe sich mit J-W. nicht blau (Stärke). 1 g I in 3— 4 ccm 25%ig. HCl lösen, 
überschüssige 10%ig. NaOH-Lsg. zusetzen, filtern, das Filtrat gebe keine Biuret-Rk. 
(Eiweiß). Eine Mischung von 1 g I u. 5 ccm H3P 02-Lsg. werde nach 15 Min. Erhitzen 
(W.-Bad) nicht braun gefärbt (As). 3 g I mit 15 ccm W. schütteln, filtern, das Filtrat 
sei opt. inakt. u. reduziere Fehling weder vor noch nach Inversion (fremde Zucker). 
1— 2 g I mit 10 ccm A. schütteln, filtern, eintrocknen, in 2— 3 ccm W. lösen, bei 
positiver Rk. dieser Lsg. nach B e r g  (C. 1905. I. 122) Prüfung auf Citronensäure 
in 1 ccm +  4 ccm W. nach D en igÈ S  (C. 1898. II. 134) u. auf Weinsäure nach M o h le r  
(C. 1891.1. 812). Beim Erhitzen von I mit KHS04 trete kein Acroleingeruch auf 
(Glycerinphosphate). Beim Kochen von 0,1 g I +  5 ccm W. +  2 ccm 10%ig. NaOH- 
Lsg. trete kein NH3-Geruch auf (NH4-Salze). Feuchtigkeit nicht >  10%- Asche 
nicht <  68— 69%, wie die folgenden Zahlen bezogen auf wasserfreie Substanz. Gesamt-P 
(nach Unters.-Methoden für Arzneispezialitäten; Leiden 1932, S. 52) nicht <  18— 19%, 
fremder P (nach H e u b n e r  u. S t a p l e r ,  C. 1914. II. 590) nicht >  0,5%, Ca - f  Mg 
(Titrierung des Oxalates mit 0,1-n. KMn04-Lsg. bzw. Fällung als NH4MgP04• 6H20  u. 
Wägung als Mg2P20 7) nicht <  13%. (J. Pharmac. Chim. [8] 23 (128). 641—60. 
16/6. 1936. Lüttich [Liège], Univ., u. Gentilly, Etabl. Byla.) D e g n e r .

Miguel Derito, Tutocain. (Analytische Untersuchung.) Die analyt. Rkk. zur Er
kennung des Tutocains, zu seiner Unterscheidung von anderen Lokalanästheticis u. 
zu seiner quantitativen Best. werden besprochen, weiterhin werden kurze Vorschriften 
für seine Benutzung als Lokalanästheticum gegeben. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. 
Bioquim. 26. 679—92. 763—76. 1936.) W i l l s t a e d t .

Georges Bouilloux, Einige Erkennungsreaktionen des Hexamethylentetramins und 
des Ammoniaks. Rkk. des (CH2)6N4: a) In sd. HCl-Lsg. mit C6H5-(CH3)2-Pyrazolon 
(Nd.), Empfindlichkeit 1/100. —  b) Mit Br [gelber Nd. von (CH2)6N4Br2]. — c) Mit 
ca. 2 Teilen Phenol u. einigen Tropfen A. ; 1 Tropfen dieser Lsg. verdunsten lassen, 
charakterist. Rrystalle. — [Nachweis von NH3, auch neben C2H5NH2 u. nicht zu viel 
CHjNH2, mit 1 Tropfen folgender Lsg. auf Glas über NH3-Quelle: 1 g Phenol, 3 ccm 
40%ig. H-CHO-Lsg. u. 100 ccm 85— 90%ig. A .; Empfindlichkeit =  einige hundertstel 
mg-] — d) Mit sd. Piperonal (Heliotropin) Braun- bis Sehwarzfärbung; Empfindlich
keit 1/25000; NH4-Salze stören. —  e) Trocken mit 2—3 Teilen Phenol vorsichtig 
erwärmen, Phenol schm. u. löst (CH,.)aN4, Überschuß verflüchtigt sich, an den Wänden 
kondensiertes Phenol abwischen, i  ccm NaOH-Lsg. u. einige Tropfen NaOCl-Lsg. 
zusetzen, das gelbe, schwammige Rk.-Prod. löst sich mit bräunlichgrüner Farbe; Amino- 
phenole u. Anilin stören. (J. Pharmac. Chim. [8]. 24 (128). 58—64. 16/7. 1936.) D e g .

Philipp Firsching, Hannover, Gefäß mit seitlicher Meßkammer, besonders für 
pharmazeutische Zwecke. Von der geraden Seitenwandung des Hauptgefäßes zweigt 
eine Meßkammer mit gerader, senkrecht zur Achse des Hauptgefäßes verlaufender 
Seitenwandung ab; die Meßkammer füllt sich beim Füllen des Gefäßes, kann aber beim 
Entleeren des Hauptgefäßes gefüllt bleiben, so daß durch einfaches Auffüllen des Haupt
gefäßes die gewünschte Verdünnung zu erzielen ist. (D. R . P. 635 743 Kl. 30g vom 
6/11. 1934, ausg. 23/9. 1936.) A l t p e t e r .

I. D. Riedel-E. de Haën Akt.-Ges., Berlin-Britz (Erfinder: Fritz Boedecker, 
Berlin-Dahlem, und Heinz Ludwig, Berlin-Tempelhof), Herstellung von Praseodym
salzen oder ihren wässerigen Lösungen, dad. gek., daß man die Pr-Salze von Mono
oder Dioxypolycarbonsäuren, wie Citronen-, Äpfel-, Weinsäure, in Ggw. von W. mit 
den Alkalisalzen solcher Säuren bei gewöhnlicher oder erhöhter Temp. bis zur Auflsg. 
versetzt, worauf man die Lsg. zur Trockne bringen oder die komplexen Salze mit 
in W. 1. organ. Lösungsmm. ausfällen kann. —  Wss. Lsgg. von 141 g Pr-Citrat (I) u. 
112 g Na-Citrat werden w. gemischt u der gut ausgewaschene Nd in der wss. Lsg.

XIX. 1. 9
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von 113 g I w. in Lsg. gebracht. Einengen u. Trocknen ergibt 213 g komplexes Salz 
der Formel Na?[Pr(C6H50 7)2] mit 19,9% Pr. 180 g Pr-Tartrat u. 350 g I ergaben 
in 5 1 dest. W. eine Lsg. von pn =  6,8, die Pr, Wein- u. Citronensäure im Mol.-Verhältnis 
2 : 3 : 4  enthält. Die Verbb. sollen therapeut. Verwendung finden. (D. R . P. 636308 
Kl. 12 o vom 3/1. 1934, ausg. 15/10. 1936.) D o n a t .

Chemische Fabrik Promonta G. m. b. H., Hamburg, Herstellung beständiger 
organischer Fernverbindungen für therapeutische Zwecke. Man setzt Verbb., welche

__0 = 0 __ die nebenst. Gruppe enthalten, bei neutraler oder schwach saurer
l j Rk. mit Ferrosalzen um. Geht man von Ferrisalzen aus, so muß

HU ÜH ejjjQ hinreichende Menge eines Red.-Mittels vorhanden sein. Für die
Umsetzung eignen sich besonders Ascorbinsäure, o-Dioxybenzol, Dioxymaleinsäure, 
Phenylketol CcH5C(OH) =  C(OH)CH2COCH3 u. dgl., ferner FeCl». (Dän. P. 52 322 
vom 16/1. 1936, ausg. 19/10. 1936. D . Prior. 2/2. 1935.) D r e w s .

Parke, Davis & Co., Detroit, Mich., V. St. A., Herstellung von organischen Arsen
verbindungen. Phenolarsinsäuren werden mit Halogenhydrinen behandelt. Z. B. erhitzt 
man eine Lsg. von 218 g p-Oxyphenylarsinsäure (I) in 750 ccm 6-n. NaOH mit 132 ccm 
Äthylenchlorhydrin 4 Stdn. unter Rückfluß. Beim Aufarbeiten erhält man p-Oxyäthoxy- 
phenylarsinsäure (F. 128°), 11. in h. W. u. A., wl. in Bzl. u. Ä. Die o- u. m-Verb. wird 
in gleicher Weise hergestellt. Aus I u. Trimethylenchlorhydrin entsteht p-0xypropyl- 
oxyphenylarsinsämre (F. 146°). Die Verbb. werden als Heilmittel verwendet. (E. P. 
444 882 vom 25/7. 1934, ausg. 30/4. 1936.) N ou vel.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Arsenverbin
dungen der Naphthochinonreihe. 1,2-Naphthochinonpolysulfonsäuren, die in 4-Stellung 
eine Sulfogruppe tragen, werden mit Aminobenzolarsinsäuren umgesetzt. Z. B. gemäß:

KO.S o KOaS oII NHj

+  NaHSO.

SOiH AsOaHNa NH— ^ AsOaHa
Das erhaltene K-Salz läßt sich als Erdalkalisalz (Ca) ausfällen. Die freie Säure krystalli- 
siert aus verd. HCl in orangeroten Nadeln. — Ebenso kann man 4-Oxy-3-aminobenzol- 
1-arsinsäure umsetzen, ferner l,2-Naphthochinon-4,6-disulfonsäure. Heilmittel. (E. P. 
451 081 vom 13/12. 1935, ausg. 27/8. 1936. Schwz. Priorr. 15/12. 1934 u. 5/9. 1935. 
Schwz. P. 183 800 vom 15/12. 1934, ausg. 16/7. 1936.) A l t p e t e r .

Ges. für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung von Hg-Ver- 
bindungen der Urethanreihe. Man läßt ein Hg-Salz (Acetat, Propionat, Tartrat, Benzoat, 
Nicotinat), das neutral oder bas. sein kann, oder HgO in Ggw. von W. oder eines 
Alkohols auf ein aliphat. Urethan einwirken, das mindestens einen Allylrest an O oder N 
gebunden enthält. Das Rk.-Prod. kann weiterhin mit einem disubstituierten Xanthin 
umgesetzt werden. — Z. B. werden 318 Hg-Aectat (I) in W. gel. u. mit 129 N-Allyl- 
äthylurethan, CH2: CH • CH, • NH • CO • O • C2H5 (II), auf dem W.-Bad erhitzt, unter 
vermindertem Druck zur Trockne gedampft. N-Allyläthylurethanmercuriacetat, Nadeln,
F. 86— 87°, 11. in W. Führt man die Rk. anstatt in W. in Methanol aus, so erhält man 
den entsprechenden Methyläther; hellgelbes Öl, 11. in W. zu einer gegenüber NaOH 
bei erhöhter Temp. beständigen Lsg. —  Die Rk. verläuft in gleicher Weise, wenn man 
HgO u. Essigsäure an Stelle von I  verwendet. —  25,8 II, 43,2 HgO u. 36 Theophyllin (III) 
werden mit W. erhitzt, zur Trockne gedampft. Man erhält die Verb. C6H120 3N-Hg- 
C7H70 2N4. A u s N-Allyl-n.-propylurdhan, HgO, I u. W. Verb. C3H7-0-C0-N H -CH 2- 
CH(Hg-0-C0-CH3)-CH2-0H , feine Nadeln (aus A .), F. 81—82°, 11. in W. Aus 21 
dieser Verb. u. 10 III in W. Verb. der Zus. C,H140 3N-Hg-C7H70 2N4. — Aus N-Allyl- 
isopropylurethan [Kp.4 73—74°; erhältlich aus Allylamin (IV) u. Chlorameisensäure- 
isoprapylester] N-Allylisopropylurethanmercuriacetat, Krystalle, F. 91— 92°; entsprechende 
Theophyllinverb., F. 173— 175°, wl. in W. —  Weiter sind genannt: N-Allylmeihyl- 
ureüianmercuritartrat, weißes, bygroskop. Krystallpulver; O-Allylurethanmercuritartrat, 
weißes Krystallpulver, das sich bei 140° zers.; N-Allyläthylurethanrmrcuribenzoat, 
Zers, bei 103— 105°; N-Allyläthylurethanmercurmicotinat, Zers, bei 220—225°; N-Allyl- 
äthylurethanmercuritartrat, Zers, bei 143°; N-Allyläthylurethanmercurinitrat, weißes 
Krystallpulver; N,N-Diallyläthylureihanmercuriacetat, Zers, bei 160— 164°; N-Allyl- 
äthylurethanmercuripropicmat, bygroskop. Öl; N-Allyl-n.-butylurethanmercuriacetut, 
weißes Krystallpulver; N-AUylisoamylurethanmerciiriacelat, hellgelbes Öl. — An bisher
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nicht beschriebenen Ausgangsstoffen sind noch genannt: N-Allyl-n.-butylurethan, 
Kp.3 86° (aus IV u. Clilorameisensäure-n-butylester); N-Ällylisoamylurethan, Kp .3 94 
bis 96° (aus IV u. Ghloramciseiisäureisoamylester); N,N-Diallylurethan, Kp .3 61— 62° 
(aus Diallylamin u. Chlorameiseiisäureälhylesler). —  Diuret. u. antisept. Wrkg. bei guter 
Verträglichkeit. (E. P. 447 405 vom 9/11. 1934, ausg. 18/6. 1936.) D o n l e .

S- A . „L a  Sintética“ , Fabrica Prodotti Farmaceutici, Chiasso, Schweiz, Her
stellung von basischem Wismutsebacinat durch Umsetzung überschüssiger Sebacinsäure (I) 
bei 190—230° mit einer Bi-Verb., die dabei den Rest BiO an die I abgibt, u. Entfernung 
des Überschusses an I mit einem Lösungsm. Das aus 140 g I u. 46,6 g Bi-Trioxyd 
(oder entsprechenden Mengen -Hydroxyd, -Carbonat oder -Subcarbonat) erhaltene 
weiße Pulver ist uni. in W., A. u. Ä., 1. in höheren Fettsäuren, besonders in der Wärme. 
Es dient für therapeut. Zwecke. (Schwz. P. 184 723 vom 21/8. 1935, ausg. 17/8. 
1936.) D o n a t .

S. A . „L a  Sintética“ , Fabrica Prodotti Farmaceutici, Chiasso, Schweiz, 
Herstellung von basischem Wismutadipinat. Vgl. Schwz. P. 184 723; vorst. Ref. Naeh- 
zutragen ist, daß in gleicher Weise, z. B. aus 123 g Adipinsäure, das genannte Adipinat 
entsteht, das auch die gleichen Eigg. besitzt. (Schwz. P. 184724 vom 21/8. 1935, 
ausg. 1/9. 1936.) D o n a t .

Winthrop Chemical Co. Inc., New York, V. St. A., übert. von: Heinrich Jensch, 
Frankfurt a. M., Chinolinverbindungen der nebenst. Zus., worin X  =  H oder Methyl,

NHl jiIIi R =  Alkylen mit wenigstens 2 C-Atomen. — Aus
« T r _ / '\ /\  7 g 4,6-Diaminochinaldin (I) in 30 ccm A. u.

I 1 I 1 . 3,5 Älhylenbromid, 3 Stdn. 150° eine Verb., sintert
x \ / \ /  \ / \ / x  hei 300°, bildet ein in W. 1. Hydrochlorid. —  Aus I

N N u. Trimethylenbromid (II) eine Verb., bei der R =
—CH2-CH2-CH2— , zers. sich bei 115°. — Aus I u. Epichlorhydrin eine Verb. mit R  =  
—CH2-CH(OH)-CH2, zers. sich bei 289°. — Aus 4,8-Diaminochinaldin u. II eine Verb.,
F. 145° (zers.). — Die Verbb. haben trypanocide u. baktericide Wrkg. (A. P. 2 050 971 
vom 28/5. 1935, ausg. 11/8. 1936. D. Prior. 28/9. 1933.) A l t p e t e r .

Chemisch-Pharmazeutische A .-G . Bad Homburg (Erfinder: Erwin K ohl
städt), Frankfurt a. M., Chinin- bzw. Chinidinsalze bzw. deren Lösungen durch Rk. 
mit Glutaminsäure (I) oder Asparaginsäure (II) in molekularem Verhältnis. Salz aus 
Chinin (III) u. I, F. 127°, in W. zu 20% !•» —  aus III u. II, F. 178°, in W. zu 35% 1.,
— aus Chinidin u. II, F. 127°. (D. R. P. 637 261 Kl. 12 p vom 15/2.1935, ausg. 
27/10. 1936.) A l t p e t e r .
*  Research Corp., New York, N. Y., übert. von: Robert R. Williams, Roselle,
und Robert E. Waterman, Orange, N. J., V. St. A., Vitaminbereitung. Man adsorbiert 
das Vitamin aus einer wss., z. B. alkoh., Lsg. auf Fullererde u. eluiert es hieraus bei 
80— 100° in saurer Lsg. mittels eines Salzes einer mehrwertigen organ. N-Base (stark 
bas. Diamine, Coffein, bas. Alkaloide von höherem Mol.-Gew., wie Strychnin, Chinin, 
Brucin, bas. Farbstoffe, wie Bismarckbraun, Guanidine). —- Z. B. werden 100 kg Reis
kleie bei gewöhnlicher Temp. mit 20%ig. A., dessen pa durch Zusatz von H2S04 auf
4,5 gestellt wurde, erschöpfend extrahiert. Der Extrakt wird 10 Stdn. mit 3 kg engl. 
Fullererde gerührt, diese abgetrennt, 3-mal mit je 10 1 W. gewaschen, in 15 1 sd. W., 
das je Liter 50 g Chininbisulfat u. genügend Säure enthält, um kongosauer zu reagieren, 
verteilt, 15 Min. unter Rühren gekocht, filtriert, abermals in 10 1, dann nochmals in
5 1 Chininsulfatlsg. gekocht. Die vereinigten Extrakte werden abgekühlt, mit Ba(OH)2 
neutralisiert, nach Abtrennung des Chinins auf pH == 6 gebracht, bei Tempp. bis 401' 
auf 10 1 eingedampft, noch einmal mit Ba(OH)2 behandelt, auf geringes Vol. eingedampft. 
(A. P. 2 049 988 vom 27/9. 1932, ausg. 4/8." 1936.) D o n le .
*  Schering-Kahlbaum A .-G ., Berlin, Herstellung ungesättigter Pregnanolone und
Pregnandione. Man setzt ein gesätt. Pregnanon, das in 3-Stellung einen Substituenten 
hat, mit Halogen um u. spaltet aus der monohalogenierten Verb. Halogenwasserstoff 
ab. (Belg. P. 411 249 vom 12/9. 1935, ausg. 11/2. 1936. D . Priorr. 12. u. 15/9. u. 
31/10. 1934.) D o n l e .

Schering-Kahlbaum A .-G ., Berlin, Gewinnung östruserregender Stoffe. In weiterer 
Ausbldg. des Verf. des Hauptpatents wird die Extraktion von Pflanzen der Gattung 
butea superba mit W. oder wss. organ. Lösungsmm., wie Aceton oder A., vorgenommen. 
Man erhält erhöhte Ausbeuten. Es wurde weiterhin festgestellt, daß die nach den 
Verff. des vorliegenden u. des Hauptpatents gewonnenen Extrakte u. a. große Mengen 
Zucker u. zuekerähnliche Stoffe enthalten. Diese werden entfernt, indem man 1 . die

9*
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nach dem Abdampfen des Lösungsm. verbleibenden Extraktrückstände mit solchen, 
mit W . mischbaren Lösungsmm. behandelt, die die Östrogenen Stoffe, nicht aber die 
Zucker lösen, oder 2. die Östrogenen Stoffe aus ihren wss. Lsgg. mit geeigneten Salzen 
aussalzt, wobei die Zucker in Lsg. bleiben, oder 3. die Maßnahmen 1. u. 2. gemeinsam 
anwendet. —  Zur Entfernung von Saponinen werden die Extrakte mit A., Äthyl
acetat u. dgl., in welchen nur die Östrogenen Stoffe 1. sind, behandelt. — Wenn man 
die die wirksamen Bestandteile enthaltenden Prodd. zwischen wss. A. u. Bzl. verteilt, 
gehen die Östrogenen Stoffe —  im Gegensatz zu Follikelhormon —  nicht in das Bzl., 
sondern in die wss. Lsg. Man kann auf diese Weise eine weitere Reinigung bewirken. — 
Z. B. werden 55 kg frisch zerkleinerter Knollen von butea superba mit h. W. extrahiert, 
die wss. Lsg. filtriert, auf Sirupkonsistenz eingedampft, in 2 Hälften geteilt, deren eine 
beim Eindampfen zur Trockne 2,7 kg eines Prod. liefert, das 1100000 Ratteneinheiten 
(400 Einheiten/g) enthält. Zu der anderen Hälfte gibt man einen großen Überschuß 
an Methanol (I); der zuckerhaltige Nd. wird abfiltriert, das Filtrat zur Trockne gedampft, 
der Rückstand in I aufgenommen, filtriert, zur Trockne eingedampft. 700 g eines 
Prod., das gleichfalls 1100000 Einheiten (1550/g) enthält. — Man nimmt in W. auf, 
salzt mittels (NH4)2S04 aus, wobei Zucker u. dgl. in Lsg. bleiben, filtriert, wäscht mit 
etwas (NH4)2S04-Lsg., löst in Methanol, filtriert, dampft zur Trockne. 115 g eines 
Prod., das 1000000 Einheiten (8700/g) enthält. — Man löst in wenig I, neutralisiert 
dio saure Lsg., wobei ein geringer Nd. an Veranreinigungen ausfällt, filtriert, fällt 
mehrmals mit Ä., dampft das Filtrat ein. 20 g eines Prod., das 1000000 Einheiten 
(50000/g) enthält. Die abgeschiedenen Verunreinigungen bestehen hauptsächlich aus 
Saponinen. —  5 g des Prod. werden in A. gel., die Lsg. mit W. bis auf einen A.-Geh. 
von 70% verd., mehrmals mit Bzl. extrahiert. Die alkoh.-wss. Anteile werden ver
einigt, eingedampft. 1,8 g eines Prod., das 130000 Einheiten/g enthält; es krystallisicrt 
aus A. in weißen Nadeln, F. 272— 276°. Seine physiolog. Wirksamkeit entspricht bei 
subcutaner Anwendung ca. 10000000 internationalen Einheiten/g oder 6000000 Mäuse- 
einheiten, bei peroraler Anwendung ca. 2000000 Mäuseeinheiten, d. h., sie ist 20— 30-mal 
größer als die von Follikelhormon, von dem es sich auch ehem., vor allem durch seine 
Empfindlichkeit gegenüber starken Säuren u. Alkalien, unterscheidet.’ Es wurde fest
gestellt, daß das Molekül mehrere OH-Gruppen enthält. (E. P. 453 583 vom 6/12. 
1934, ausg. 15/10. 1936. Zus. zu E. P. 437051; C. 1936. I. 5572.) D o n l e .

Produits Roche (St6. Ame.), Forest-Brüssel, Belgien, Injizierbare und haltbare 
Zubereitungen von Hypophysenhormonen, Die abgetrennten Hormone oder die trockenen, 
wasserlöslichen Extrakte, die das Hormon in feinverteiltem Zustand enthalten, werden 
in ölen suspendiert, die Suspensionen sterilisiert. (Belg. P. 411 355 vom 20/9. 1935, 
ausg. 11/2. 1936. D . Prior. 27/10. 1934.) D o n l e .

F. V. Holmboe und Rogalands Fellessalg, Stavanger, Norwegen (Erfinder:
F. V. Holmboe), Haltbares hormonreiches Nahrungsmittel. Fein zerkleinerte Schweine
magen werden mit Fleisch, Gewürz usw. versetzt. Z. B. gibt man zu gemahlenen 
rohen Schweinemagen 25% Kochfleisch u. das erforderliche Gewürz u. verarbeitet 
diese M. auf Rauchwurst. Diese stellt dann ein vorbeugendes u. heilendes Mittel gegen 
pernieiöse Anämie dar. (N. P. 57 018 vom 12/2. 1936, ausg. 14/9. 1936.) D r e w s .

Günter Drath, Erkennung und Nachweis der gegen Haut- und Haarkrankheiten verwendeten 
Arzneimittel. Hallo: Akad. Verl. 1936. (148 S.). gr. 8° =  Beiträge zur pharmaz. Ana
lyse. H. 2. M. 4.60.

James Tyler Kent, Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre (Repertory of the 
homoeopathic materia medica, dt.). Dt. Übers, v. W illy Ebbe, unter Berücks. d.
4. amerik. Ausg. — Stuttgart-Leipzig: Hippokrates-Verl. 1937. (XXIII, 1419 S.). 4°. 
M. 135.—.

P. C. de Leeuw, Pharmaeeutisehe gids voor chemicalien, drogerijen en geneesmiddelen. 3e, 
verm. dr. Enschede: Bronsema’s Drukkerij 1936. (160 S.) 8°. fl. 3.00.

G. Analyse. Laboratorium.
L. M. Batuner, Biagramme für technologische Berechnungen und ihre Anwendung. 

Die Verwendung von Nomogrammen für die Berechnung des Auswaschens von Ndd., 
des Dekantierens, des Trocknens von Luft mit H2S04 nach dem Gegenstromprinzip, 
der Leistung von Verdampfapparaten, der Gewichtsverhältnisse von W. u. Gas in Füll- 
körper-Kühltürmen, von Dissoziationskonstanten, des Inhalts von zylindr. Gefäßen,



1987. I. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 3 3

der Zus. u. des F. von Hochofenschlacken, von Mischungen etc. wird gezeigt. (Z. ehem. 
Ind. [russ.: Shumal chimitsche3koi Promyschlennosti] 13. 855— 64. Juli 1936.) B a y e r .

W . A. Manuel, Ein neues Aufzeichnungsformblatt für qualitative Analyse. Auf 
dem vorgezeichneten Blatt sind alle Einzelmaßnahmen als ausgeführt zu vermerken, 
es ist Raum gelassen für die Beschreibung der beobachteten Eigg. von Ndd. u. Lsgg. 
{J. ehem. Educat. 13. 427. Sept. 1936. Delaware, Ohio, Wesleyan Univ.) R. K. M ü l l e r .

R. A. Hull, Ein Manometer mit kleinem Inhalt. Zur Messung kleiner Vol.- 
Anderungen eines Gases, die als Druckänderungen gemessen werden sollen, braucht man 
ein Manometer mit möglichst kleinem Vol. Als zweckmäßig hat sich ein U-Rohr mit 
sehr kleiner Bohrung u. Tetralin als manometr. Fl. erwiesen. Die Schenkel des U-Rohres 
können einen weiten Winkel miteinander bilden zur Vergrößerung der Empfindlichkeit. 
(J. sei. Instruments 13. 165— 66. Mai 1936. Oxford, Clarendon Lab.) W o e c k e l .

W . H. Keesom und B. G. Dämmers, Über die Konstruktion von Platinthermo- 
metem und die Bestimmung ihrer Fixpunkte. Auszug einer in C. 1936. I. 4597 ausführ
lich referierten, gleichnamigen Veröffentlichung der Vff. (Kon. Akad. Wetenseh. Amster
dam, Proc. 38. 958. 1935.) W o it in e k .

W . H. Keesom und B. G. Dämmers, Vergleich einiger Platinthermometer mit dem 
Heliumlhermometer zwischen, 0 und —183°. (Vgl. vorst. Ref.) Auszug einer in C. 1936. 
I. 4597 ausführlich referierten, gleichnamigen Veröffentlichung der Vff. (Kon. Akad. 
Wetenseh. Amsterdam, Proc. 38. 959. 1935.) W o it in e k .

Fritz Meyer, Ein einfaches Thermobarometer zur Umrechnung der Oasvolumina 
auf Normalumstände. (Arbeitsphysiol. 9. 14— 15. Köln, Med. Klin. Lindenburg, 
Univ.) P f l ü c k e .

I. Amdur, Eine Metall-Öldiffusionspumpe — Typ mit mehreren Saugansätzen. 
Es wird eine Metall-Öldiffusionspumpe mit mehreren Saugansätzen beschrieben. Bei 
einem maximalen Vorvakuum von 0,03 mm ist die Sauggeschwindigkeit 2501 pro 
Sekunde. (Rev. sei. Instruments [N. S.] 7. 395— 96. Okt. 1936. Cambridge, Mass., 
Inst, o f Technology.) G o t t f r i e d .

I. A. Balinkin, Verschiebbarer Träger und Ständer für Bunsenbrenner. Man kann 
auf das Rohr des Bunsenbrenners eine Muffe aufsetzen, an der —  mittels einer Schraube 
in beliebiger Höhe feststellbar —  ein über dem Bunsenbrenner befindlicher Tragring 
befestigt ist. In umgekehrter Anordnung kann der Tragring auch dazu benutzt werden, 
den Bunsenbrenner höherzustellen. (J. ehem. Educat. 13. 414. Sept. 1936. Cincinnati, 
Ohio, Univ.) R. K. M ü l l e r .

— , Vorrichtung für Dialyse, Elektrodialyse, Osmose, Elektroosmose, Filtration und 
und Eleklrofiltralion. Die Uni-Apparatur der MEMBRANFILTER-GESELLSCHAFT 
M. B. H., Göttingen, besteht aus Rundglaskammem mit geschliffenen Seitenwänden, 
zwischen denen Membranen eingespannt werden. Durch eine Haltevorr. werden die 
einzelnen Kammern auf einem festen Gestell zusammengehalten; Anschlußklemmen für 
die Elektrodialyse, Elektroosmose u. Elektrofiltration sind vorgesehen. Durch Zu
sammenbau (Baukastenprinzip) kann das Gerät für sämtliche in der Überschrift ge
nannten Arbeiten eingerichtet werden. (Chemiker-Ztg. 60. 767.16/9.1936.) G o l d b a c h .

Clyde R. Johnson, Eine Zentrifugenzusatzvorrichtung zum Trocknen von Kry- 
stallen. Die beschriebene Vorr. besteht aus zwei ineinander passenden Bechern aus 
Pt mit einem Deckel, der genau auf den äußeren Becher paßt. Dieser weist ungefähr 
in halber Höhe einen Absatz auf, auf dem der innere Becher mit seinem Siebboden 
aufsitzt. Der äußere Becher paßt in einen Al-Block u. kann mit dessen Hilfe in eine 
Zentrifugenhülse normaler Größe eingesetzt werden u. ist so vor Ausbeulungen, die 
durch das Zentrifugieren bei hoher Geschwindigkeit hervorgerufen werden könnten, 
geschützt. Mit Hilfe der Vorr. können bei einer Umdrehungszahl von 1500—2000/Min. 
Krystallmengen bis zu 50 g in 10 Min. wirksam von der Mutterlauge getrennt werden. 
Für viele Zwecke kann das teure Pt, aus dem die Becher gefertigt sind, durch plati- 
niertes oder verchromtes Material oder durch Ni, Porzellan oder Quarz ersetzt werden. 
(Chemist-Analyst 25. 70. Juli 1936. Princeton, N. J.) W o e c k e l .

L. F. Curtis, Zange zum Arbeiten mit radioaktiven Substanzen. Es wird eine Zango 
beschrieben zum Arbeiten mit radioakt. Substanzen, die es verhindert, daß der Experi
mentator von schädlicher Strahlung getroffen wird. (Rev. sei. Instruments [N. S.] 7. 
393— 94. Okt. 1936. Washington, Nat. Bur. of Standards.) G o t t f r i e d .

Josef Zahradniöek, Messung der Radioaktivität mittels Drehwaage, Elektrometer und 
Photozelle. In Fortsetzung früherer Arbeiten auf diesem Gebiete (vgl. C. 1930. II. 94. 
1931. II. 1246. 2184) untersucht Vf. die Einw. radioakt. Substanzen auf die Dreh-
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waage, das Elektrometer u. die Photozelle vom Standpunkt des Gesetzes der Erhaltung 
der Energie. Die drei Methoden werden kurz skizziert. Mit der Drehwaage, sowie 
mit der Photozelle wird E  bzw. m, mit dem Elektrometer XE bzw. Am bestimmt; 
hierbei bedeutet E die Energie, m die M. u. A die Zerfallskonstante der radioakt. Sub
stanz. Für Laboratoriumsmessungen (durch Vergleich mit einem Standardpräparat) 
erweist sich die mit dem Elektrometer arbeitende Ionisationsmethode als die ge
eignetste. (Publ. Fac. Sei. Univ. Masaryk 1936. Nr. 226. 15—23. März. Brünn, 
Physikal. Inst, der Masaryk-Univ.) G. L ö f f l e r .

R. Breckpot, Ein Bogenstativ für spektralanalytische Reihenbestimmungen. Das 
Stativ ist so eingerichtet, daß mit den Elektroden u. den Elektrodenhaltern nach jeder 
Aufnahme zugleich auch die vorderen Teile der waagerechten Arme des Stativs, auf 
denen sich Metalloxyd niedergeschlagen hat, abgenommen werden können. (Bull. Soc. 
chim. Belgique 45. 375—78. Juni 193C. Löwen [Louvain], Belgien, Univ., Lab. f. 
Spektralanalyse.) WINKLER.

J. W . McBain, T. F. Ford und G. F. Mills, Eine vereinfachte und verbesserte 
Flüssigkeitshammer für Interferometer. Für das Z eiss-F 1 .-Interferometer geben Vff. 
eine Fl.-Kammer an, in der auch geringe Probemengen u. konz. Lsgg., die durch Ver
dunsten ihre Refraktion stark ändern, untersucht werden können. Die Kammer besteht 
aus einem Ag-Bloek 24x30x97 mm. Dieser Block ist längs zweimal durchbohrt. 
Senkrecht zu diesen Bohrungen sind jeweils 2 Kanäle zum Füllen der Kammern gebohrt. 
Die beiden Bohrungen werden durch 2 ausgewählte Mikroskopdeckgläschen geschlossen. 
Zur Füllung der Kammern genügen 2,5 ccm. (Rev. sei. Instruments [N. S.] 7. 341— 42. 
Sept. 1936. Calif., USA., Stanford Univ., De.pt. Chem.) W i n k l e r .

A. Faure und Pallu, Das Photodensimeter S. N. P. Beschreibung des photoelektr. 
Photodensimeters S. N. P. Einzelheiten, Abbildung, Schaltungsskizze usw. im Original. 
Anwendung, z. B. auf colorimetr. Messung von Farbstoff lsgg., Best. von Pb mit Dithizon 
nach C h e f t e l  u. P ig e a u d  (vgl. C. 1936. I. 4189) u. Best. des Gerbstoffes in Weiß- 
u. Rotwein. (Ann. Falsificat. Fraudes 29. 393—401. Juli/Aug. 1936.) G r o s z f e l d .

J. S. Preston, Die Selensperrschichtphotozelle: Herstellung, Eigenschaften und Ver
wendung in der Photometrie. Vf. gibt eine übersieht über die Wrkg.-Weise der Selen
sperrschichtphotozellen u. zeigt die Fehlerquellen auf, die bei derartigen Zellen auftreten 
können. Zwei in dem National Physical Laboratory angewandte Herst.-Methoden 
werden beschrieben. Sie sind den allgemein üblichen Methoden im Prinzip gleich. 
Zellen verschiedener Herkunft werden miteinander verglichen. (J. Instn. electr. Engr. 
79. 424—33. Okt. 1936. National Physical Lab.) B r u n k e .

W . S. Gilfoil, Der einfachste dektrometrische Titrationsapparat. Vf. vereinfacht den 
von H i l d e b r a n d  (J. Amer. ehem. Soc. 35 [1913]. 847) angegebenen App. für elektro- 
metr. Titrationen, bei dem an die Stelle des teuren kalibrierten Potentiometers ein 
Voltmeter gesetzt ist, weiter dadurch, daß er durch Anbringung einer Umschaltvorr. 
das Voltmeter überfl. macht u. ein einziges Meßinstrument einmal als Nullgalvanometer 
u. einmal als Voltmeter zur Messung der an einem einfachen Radiopotentiometer ab
gegriffenen EMK. benutzt. (Chemist-Analyst 25. 65— 66. Juli 1936. Lake Provi- 
dence, La.) _ W o e c k e l .

Shüichirö Saitö, Differentialapparat zur elektrometrischen Titration. Der App. 
besteht in der Hauptsache aus einer Differentialelektrode u. einem Differentialgalvano- 
metcr mit hohen Widerständen. Damit wird in vielen Fällen der Polarisationseffekt 
ausgeschaltet oder vermindert. Die Analysenfehler betragen in den schwierigsten Fällen 
4;1% - Der App. ist verwendbar zur Trennung oder stufenweisen Neutralisation von 
Säuren u. Basen, zu Fällungs- u. Oxydations-Red.-Rkk. Nähere Einzelheiten folgen. 
(Sei. Pap. Inst, physic. chem. Res. 28. Nr. 617/21; Bull. Inst, physic. chem. Res. 
[Abstr.], Tokyo 15. 5. Febr. 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) E c k s t e in .

W . S. Syrokomsky und V. V. Stiepin, Neue Oxydations-Reduktionsindicatoren. 
I. Phenylanthranilsäure (o-Diphenylamincarbonsäure). Vff. bestimmten das mol. Oxy
dationspotential der Phenylanthranilsäure nach der ¿lethode von WALDEN, Hammett 
u. Chafman (C. 1933. II. 2707) zu 1,08 V (bezogen auf die H2-Elektrode). Zur An
wendung gelangen 3— 5 Tropfen der 0,005-mol. Lsg. des Na-Salzes; der Umschlag 
von farblos zu rosa oder rosaviolett ist scharf u. umkehrbar. Der Indicatorfehler kann 
vernachlässigt werden. Der Indicator ist für Titrationen mit K2Cr20 7, Ce(S04)2 u. 
KMn04 in gleicher Weise verwendbar. Bei der Best. des Fe”  ist H3P04-Zusatz nicht 
erforderlich. Die V-Best. gibt übereinstimmende Werte mit der ldass. gravimetr. u. 
der Methode nach W alden , Hammett u. Edmonds (C. 1934 .1. 3241). (J. Amer.
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ehem. Soo. 58. 928— 29. 5/6. 1936. Jekaterinburg [Swerdlowsk], USSR., Ural-Inst. 
d. Eisenmetalle.) E c k s t e in .

a) Elemente und anorganische Verbindungen.
Arnoldo Ruspini, Einführung in die qualitative Mikroanalyse. II. (I. vgl. C. 1935. 

I. 3818.) Tüpfelrick., ihre Technik u. Anwendung. Beispiele: Nachweis von Ag mit 
p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin, von Ca mit Rubeansäure, von Pb mit Dithizon, 
von Cr mit Diphenylcarbazid, von Fe(CN)0'" ,  Fe(CN)0" "  u. SCN' nebeneinander 
(S c h a p o w a le n k o ,  C. 1930. II. 588), von Sulfiden mit N3Na +  J2. (Chemia 10. 
286—96. März 1936.) _ R. K. M ü l l e r .

W . J. Petraschenj, Neue Methoden zur Analyse der Kationen der III . und II.Gruppe 
in Gegenwart von Phosphalion. Vf. gibt in Tabellenform 2 Analysengänge an; bei dem 
ersten Verf. wird als Oxydationsmittel nach Vertreiben des H2S NaOH +  Br, beim 
zweiten NaOH +  Na20 2 verwandt. Die entstandenen Ndd. —  Mn02, Phosphate oder 
Carbonate von Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Fe u. Zn bzw. Mn02, Phosphate oder Hydroxyde 
von Mg, Ca, Sr, Ba u. Fe —  werden k. mit verdünnter Essigsäure, die etwas Na2HP04 
enthält, behandelt. Der Zusatz des Na2HPO., hat den Zweck, das Lösen der Ndd. von 
Fe u. Al in Eg. zu verhindern. Einzelheiten im Original. (Z. analyt. Chem. 106. 241 
bis 243. 1936. Nowotsclierkassk, U. S. S. R., Industrie-Inst.) E c k s t e in .

Z. Karaoglanov, Ursachen der Verunreinigung von Niederschlägen. I. Fällungs
vorgänge, an denen sich Bariumverbindungen beteiligen. Eingehende Unterss. u. die 
dabei festgestellten Tatsachen führen zu nachstehenden Folgerungen: 1. Reines
BaSO, zeigt keine Neigung zur Bldg. komplexer Verbb. mit den Salzen des K, Na, 
Fe (3) usw. 2. Seine Fähigkeit, andere Stoffe zu adsorbieren, ist sehr schwach. 3. Seine 
W.-Löslichkeit ist sehr gering. 4. Die Ursache der häufigen Unstimmigkeiten der 
SO./'-Bestst. als BaS04 liegt nicht in den Eigg. des BaSO,, selbst, sondern in den chem. 
Vorgängen, bei denen es entsteht. 5. In Ggw. von HN03, N 03 oder viel HCl erhält 
man negative Felder, dagegen positive in Ggw. von KCl oder FeCl3. 6. Von großer 
Wichtigkeit ist die Fällungsdauer. Die Fehler sind am geringsten bei möglichst langer 
Fällungsdauer. Einfluß der Temp., der Ggw. anderer Kationen s. Original. Sollen 
sekundäre Vorgänge vermieden werden, dio gleichzeitig vom Fällungsmittel u. der zu 
fallenden Substanz verursacht werden, so muß die Fällung bei unendlicher Verdünnung 
geschehen. Die langsame Fällung ist dagegen überflüssig, wenn keine sekundären 
Vorgänge zu erwarten sind. 7. Die Zus. des BaSO., ist je nach den Vers.-Bedingungen 
verschieden. 8. Beim Fällen des Cr04"  als BaCr04 zeigten sich keine sekundären 
Vorgänge. Im allgemeinen ist die Verunreinigung des BaCrO,-Nd. geringer als die 
des BaS04. 9. Theorien zur Erklärung der Verunreinigungen. — Weitere Einzelheiten 
u. Tabellen der Vers.-Ergebnisse im Original. (Z. analyt. Chem. 106. 129— 46. 1936. 
Sofia, Univ.) E c k s t e in .

Z. Karaoglanov, Ursachen für die Verunreinigung von Niederschlägen. II. Fällungs
vorgänge, an denen sich Bleiverbindungen beteiligen. (I. vgl. vorst. Ref.) Die PbSÖ4- 
Fällungen zeigen mit den BaS04-Fällungen das Gemeinsame, daß K ‘ u. Fe”  in beiden 
Fällen sekundäre Vorgänge bedingen, Na', NH4\ Mg", Cu" usw. aber nicht. Da
gegen bedingen CH3CÖO' u. N O / beim PbS04 keine sekundären Vorgänge, sondern 
nur CNS', CI', Br' u. J', während beim Fällen des BaS04 fast alle Anionen sekundäre 
Vorgänge bedingen, am stärksten N 03'. — Die Vorgänge, die bei der Wechselwrkg. 
zwischen Pb”  u. Cr04"  unter verschiedenen Bedingungen verlaufen, sind ähnlich 
denen zwischen Pb”  u. S04" . — Bei der Wechselwrkg. zwischen PbBr2 oder PbCl2 
einerseits u. KCl, HCl, K J oder KBr andererseits fallen Ndd. aus, die fast immer 
2 Halogene enthalten. — Beim Fällen von PbBr2 mit Na2S in Ggw. von HBr erhält 
man Ndd., die gleichzeitig PbS u. (PbBr)2S enthalten. Ebenso ergaben Fällungen 
von Pb(CH3C 00 )2 mit Halogenen verschieden zusammengesetzte Ndd. — Die Tat
sache, daß die Zahl der sekundären Fällungsvorgänge bei Pb-Fällungen beträchtlich 
ist, führt Vf. auf die Schwerlöslichkeit mehrerer Pb-Verbb. zurück. Der Mechanismus 
der Fällungsvorgänge unter Berücksichtigung der Löslichkeit, elektr. Leitfähigkeit u. 
der Ionenzus. wird an Hand von Tabellen dargelegt. Einzelheiten im Original. (Z. 
analyt. Chem. 106. 262— 72. 1936. Sofia, Univ.) E c k s t e in .

Shizo Hirano, Schwefelbestimmung in löslichen Sulfiden durch 'photometrische 
Titration. Die S-Best. kann in der neutralen Lsg. (Phenolphthalein!) mit 0,01- oder
0,001-n. Pb(N03)2-, HgCl2- oder BiCl3-Lsg. erfolgen. Die Titration nimmt man in 
Ggw. eines Schutzzoll. vor; die Lsg. färbt sich während der Titration dunkel bis schwarz.
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Der Endpunkt wird mit einer photoelektr. Zelle u. Zeigergalvanometer festgestellt. 
Die Fl. wird mit fl. Paraffin überschichtet. II2S darf während der Titration nicht 
verlorengehen. Zahlreiche Beleganalysen. (J. Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
598 B—601 B. Okt. 1935. Tokyo, Imp. Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) E c k s t e in .

J. Harms und G- Jander, D ie,Bestimmung des Fluors bis herab zu kleinsten Mengen 
auf konduktometrischem Wege. Das Verf. beruht auf der Rk.:

6 NaF +  AlClj Na3AlF6 +  3 NaCl
Die Titration erfolgt in 30% A. enthaltender, 0,1—0,01-n. essigsaurer Lsg., die mit 

der gleichen bis doppelten Menge Na-Acetat versetzt wird. Die AlCl3-Lsg. (2,057 • 
10_2-mol.) läßt man nach erreichter Konstanz der Anfangsleitfähigkeit aus einer 5-ccm- 
Mikrobürette unter Rühren zufließen. Nach jedem Reagenszusatz wird der Zeiger
ausschlag abgelesen u. in Abhängigkeit von der zugesetzten Reagensmenge graph. auf
gezeichnet. Erfassungsgrenze bis 2,5 mg F herab. — Für noch kleinere F-Mengen 
wurden kleinere Leitfähigkeitsgefäße verwandt, mit denen man F-Mengen bis zu 12 y F 
herab bestimmen kann. CI', N 03', S04"  u. Si02"  stören nicht. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 42. 315— 19. Juni 1936. Greifswald, Univ.) E c k s t e in .

A. A . Wassiljew, Die Bestimmung von Fluor in Gegenwart von Beryllium. Durch 
Bldg. von Komplexen wird die Best. voll F in Ggw. von Be gestört. Die Trennung 
der beiden Elemente gelingt jedoch durch Schmelzen mit K 2C03 +  Na3C03 (1: 2) 
u. Behandlung der Schmelze mit W., wobei das gesamte F in den Auszug geht, während 
Bo im Rückstand verbleibt, vermutlich in Form von uni. bas. Carbonaten. In der 
Lsg. wird F als PbFCl bestimmt. Bei Best. des F in uni. Be-Fluoriden muß man dem 
Gemisch von K2C03 u. Na2C03 etwas Quarzsand zusetzen. In den wss. Auszügen 
aus der Schmelze kann Be mit Chinalizarin entweder überhaupt nicht oder nur in 
Spuren nachgewiesen werden. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shumal. Sscr. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 943—45. 1936.) R. K. Mü.

P. Spacu, Elektrometrischc Methode zur Bestimmung von Jodaten durch Thiosulfat. 
Das Jodat wird durch Säure nach J 0 3'-f- 5 J '+  6 H ' ->- 3 J2 +  3 H20  zers. u. das 
entstehende J2 mit Thiosulfat titriert. Bei Verwendung eines Pt-Drahtes als Indicator- 
elektrode u. einer Kalomelvergleichselektrode ist am Ende der Titration ein deutlicher 
Potentialsprung festzustellen. Die Methode ist als Mikromethode anwendbar. (Bul. 
Soc. Stünde Cluj 8. 399—404. 1936. Lab. de Chim. anorgan. et analyt. de l’Univ. de 
Cluj. [Orig.: frz.]) W e i n g a r t e n e r .

E. J. King und J. L. Watson, Salze der Silicomolybdänsäure mit organischen Basen-, 
Die gravimetrisclie Bestimmung von geringen Mengen Siliciumdioxyd als Pyramidon- 
Silicomolybdat. In Analogie zu den Arbeiten von B e r t r a n d  (Bull. Soc. chim. France 
21 [1899]. 434) u. von J a v i l l i e r  (Bull. Sei. pharmacol. 19 [1912], 70), die die Salze 
der Silicowolframsäuro mit Alkaloiden u. anderen organ. Basen untersuchten, stellten 
Vff. die Salze der Silicomolybdänsäure mit Pyramidon, Pyridin, Chinolin, Coniin, 
Chinin, Strychnin u. Brucin her in der Absicht, das gegenüber dem Si02-Gewieht er
heblich höhere Gewicht der Salze bei einer mikrogravimetr. Si02-Best. auszunutzen. 
Mit Ausnahme des Pyramidon- u. des Pyridinsalzes waren die anderen Salze alle durch 
Salze der organ. Base mit Molybdänsäure verunreinigt u. von den beiden erstgenannten 
eignet sich auch nur das des Pyramidons für eine quantitative Best. 1 Teil Si02 ent
spricht ca. 44 Teilen der gelben, in grünlichblau übergehenden Salzfällung, deren Zus. 
wahrscheinlich durch die Formel gekennzeichnet ist: (Cj3Hi,N30 )3-H8Si(Mo20 7)6-6 H20. 
Das Verf. wurde an Na-Silicatlsgg. mit bekanntem Si02-Geh. geprüft. Die einzelnen 
Proben enthielten 0,25—3,0 mg Si02. Zu den Probelsgg., die jeweils ein Vol. von 100 ccm 
aufwiesen, wurden 5 ccm 5%ig. Ammoniummolybdatlsg. u. 2,5 ccm 10-n. H2S04 
gegeben. Das Gemisch wurde 5 Min. auf dem W .-Bad erhitzt u. nach dem Abkühlen 
mit 3 ccm 0,1-molarer Pyramidonlsg. versetzt. Nach dem Absitzenlassen wurde der 
Nd. durch einen mit einem Papierfilter beschickten Mikro-Glasfiltertrichter filtriert, 
mit eiskalter 0,1-n. HCl gewaschen, %  Stdn. bei 60—70° getrocknet u. gewogen. Die 
Genauigkeit der Ergebnisse ist befriedigend, auch bei der Si02-Best. in tier. Geweben, 
wie Vergleichsbestst. mit zwei anderen Siethoden zeigten. (Mikrochemie 20 (N. F. 14).
49— 56. 1936. Toronto, Canada, Univ., Dept. o f Med. Res.) W o e c k e l .

M. W . Gaptschenko und 0 . G. Scheinziss, Die mikrochemische Magnesium
bestimmung mittels Orthooxychinolin. Zur mkr.-chem. Best. von Mg mit o-Oxychinolin 
wird ein Tropfen der zu prüfenden Lsg. auf den Objektträger gebracht, mit einem 
Tropfen 10%ig. Lsg. von citronensaurem Natrium (oder Seignettesalz) in 2-n. Lauge 
(zur Verhinderung der Ausfällung von Schwermetallen) versetzt, mit NH3 behandelt
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u. darauf ein Tropfen Reagens (5%ig. alkoli. o-Oxyelrinolinlsg.) zugegeben. Der zuerst 
ausfallende gelbgrüne, feine, amorphe Nd. bildet langsam ovale Sphäroide u. sechsseitige 
längliche Plättchen, die weiter in Kreuze u. Rosetten mit länglichen Blättchen über
gehen. Die Beobachtung wird am besten bei 200—300-facher Vergrößerung ausgeführt; 
der bei 100—105° getrocknete Nd. besteht aus Mg(CaH6NO)2- 2 H.O. Die besten Resul
tate werden bei Lsgg. mit 0,5—0,05% Mg erhalten; die Empfindlichkeit der Rk. beträgt
0,03—0,04 y ; Krystallgröße 50—70 ;i. Bei Ggw. von Zn, Cu u. Cd müssen diese Elemente 
zuerst mit o-Oxychinolin in essigsaurer Lsg. gefällt werden, u. dann das Filtrat wie oben 
angegeben verarbeitet werden. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shumal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 9. 541-—43. 1936. Odessa, Staats- 
univ.) V. F ü n e r .

S. S. Muchina, Die Anwendung der Quecksilber kathode und von Oxychinolin zur 
Bestimmung von Aluminium in Eisenlegierungen. Zur Best. von Al in Stahl wird wie 
folgt verfahren: 0,5 g der Stahlprobe werden in 20 ccm 10%ig. H2S04-Lsg. u. 10 ccm 
konz. HCl gel., mit HN03 oxydiert, bis zum Auftreten von S03-Dämpfen eingedampft, 
mit 50—70 ccm h. W. behandelt u. filtriert. Aus dem Nd. wurde Si02 entfernt, der Rest 
mit KH S04 geschmolzen, ausgelaugt u. die Lsg. zum Hauptfiltrat gegeben. Die auf 
70 ccm eingedampfte Lsg. wurde der Elektrolyse mit Hg-Kathode unterworfen (Prüfung 
mit rotem Blutlaugensalz) u. nach der Beendigung der Elektrolyse Al aus der Lsg. mit 
NH3 in Ggw. von NH4C1 u. Methylrot gefällt. Bei Ggw. von V wird die Fällung mit 
NH4N 03-Zusatz durchgeführt. Nach der Elektrolyse kann die Lsg. außer Al noch Ti, 
V, P, Zr, Be u. Mg enthalten. Die Best. von P wird in einer besonderen Probe ausgeführt; 
bei geringem Ti-Geh. wird Ti colorimetr. bestimmt u. als Korrektur wie auch P von der 
Summe der mit NH3 gefällten Oxyde abgezogen. Die Al-Fällung kann auch nach vor
heriger Oxydation mit 3%ig. H20 2-Lsg. mit Oxychinolin (alkoh. oder salzsauren Lsg.) 
u. überschüssigem NH3 erfolgen, wobei die Trennung vom mitgefällten Mn durch Um
fällen aus schwach saurer Lsg. erreicht wird (V u. Ti werden nicht mitgefällt). Auch 
die Analyse von metall. Cr u. Stelliten auf Al unter Anwendung von Hg-Kathode wird 
besprochen. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 715— 18. Juni 
1936.) v . F ü n e r .

E. A. Ostroumow, Trennung des Eisens, Aluminiums und Chroms von Mangan, 
Kobalt und Nickel mit Pyridin. (Z. analyt. Chem. 106. 170— 76. 1936. Moskau. — 
C. 1936. I. 4769.) E c k s t e in .

J. I. Ussatenko, Schnellmethode zur Bestimmung von Silicium, in Gußeisen und 
Stahl. Ausarbeitung eines Schnellbest.-Verf. für Si im Gußeisen u. Stahl durch den 
Vf., welches in einer Koagulation der Si02 durch eine Gelatinelsg. u. einer Glühung 
des Rückstandes im 0 2-Strom bei 900—950° besteht. Eine Si-Best. nach diesem Verf. 
dauert 35— 40 Min. Durchführung von Si-Bestst. in Stählen u. Gußeisensorten mit
0,9—3,1% Si. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 580— 82. Mai
1935.) H o c h s t e in .

A. T. Sweschnikow und J. W . Smimowa, Anwendung des Persulfatverfahrens 
für die Bestimmung von Mangan im Spiegeleisen und Hatfieldstählen. Durch Anwendung 
der Mn-Persulfatbest. läßt sich der Mn-Geh. im Spicgeleisen u. im Mn-Hartstahl mit 
bis zu 18% Mn in 30—35 Min. ausführen. Genaue Herst. der Titerlsgg. gewährleisten 
die Genauigkeit der Persulfatmethode. Die Vff. empfehlen daher diese Best.-Methode 
für Mn-Schnellbestst. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 579. Mai
1935. Zentral-Lab. Rostelmasch.) HOCHSTEIN.

Fred P. Peters und W ilbur B. Driver, Die Bestimmung von Chrom in Nickel- 
Chrom- und Nickel-Chrom-Eisenlegierungen. Für die Best. von Cr neben Ni u. Fe in 
Legierungen sind mannigfache Methoden angewendet worden. Die gravimetr. Verff. 
sind zu umständlich, bei den volumetr. kann die Best. im allgemeinen ohne Trennung 
des Cr von den übrigen Elementen vorgenommen werden. Die letzten beruhen alle auf 
der Oxydation des Cr in die sechswertige Form u. darauffolgender Titration mit Ferro- 
ammonsulfat u. Rücktitration des Überschusses mit KMnO, oder Cerisulfat. Selbst
verständlich kann auch die potentiometr. Titration angewendet werden. Die Oxydation 
kann mit KMn04 erfolgen, man erhält eine 100%ig. Oxydation, ein zu großer Uberschuß 
muß aber vermieden werden. Die Oxydation nach der Ammonpersulfat-Silbemitrat- 
methode erfolgt rasch, muß aber sorgfältig ausgeführt werden. Die Überchlorsäure 
Ammonpersulfat-Silbernitratmethode ist besonders für die Cr-Best. in metall. elektr. 
Heizelementen entwickelt worden. Schneller als die bisher genannten Methoden ist 
•jedoch die einfache Oxydation mit Überchlorsäure. Die Ausführung der einzelnen
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Verff. ist bereits häufig beschrieben worden. Literaturverzeichnis im Original. (Chemist- 
Analyst 25. 52— 55. Juli 1936. Newark, N. J., Wilbur B. Driver Co.) W o e c k e l .

P. I. Chitarow, Anwendung des Verfahrens von Lang Kurts zur Bestimmung von 
Vanadium in Spezialstählen. In saurer Lsg. wird V20 4 durch K2Cr20 7 nur dann zu 
V30 5 oxydiert, wenn ein 2-wertiges Mn "-Salz anwesend ist. Der Überschuß von K 2Cr20 7 
wird durch As20 3 reduziert, während jedoch V20 5 durch As,03 nicht reduziert wird. 
Bei der Induzierung von V20 5 wird gleichzeitig mit ihm auch Mn" zu M n '" oxydiert, 
welches aufs neue zu M n" reduziert wird. K J03 spielt hierbei die Rolle eines Katalysators. 
Vor Zusatz von K J 0 3 wird eine NaCl-Lsg. zur Lsg. zugesetzt, weil die katalyt. Wrkg. 
von K J 0 3 nur in Anwesenheit von Cl'-Ionen stattfindet. Die V-Best. läßt sich durch 
folgende Gleichungen ausdrücken:

2 Cr03 +  3 V.O., =  Cr20 3 +  3 V20 5;
4 Cr03 -j- 3 As20 3 =  2 Cr20 3 -f- 3 As20 5;
2 Cr03 +  6 MnO =  Cr20 3 +  3 Mn20 3;
2 Mn20 3 +  As20 3 =  4 MnO +  As20 5 [CI' u. JO /]

bei der Titrierung:
V20 5 +  2 FeO =  V20 4 +  Fe20 3.

Angaben über Analysengang, auch bei Anwesenheit von W in Sonderstählen mit
0,3—3,44% V, Herst. der erforderlichen Lsgg., Tafel mit Angabe der Farbänderungen 
der verschiedenen Lsgg. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 491— 94. 
Mai 1935. Leningrad, Chem. Lab. d. Inst. f. Metrologie u. Standartisier.) H ö c h s t .

S. L. Rasuwajewa, Potentiometrische Bestimmung Heiner Mengen Vanadiums in 
chromreichen und sonstigen legierten Stählen. Herst. synthet. Stahllsgg. mit V-Gehh. 
von 0,04—0,25%, sowie V-Rückbest. nach der potentiometr. Methode. V-Bestst. in 
Stählen mit verschiedenen Cr-Gehh. (bis 20% Cr). Vorschläge zur Verbesserung der 
potentiometr. V-Best. in Stählen in Abhängigkeit vom V-Geh. (über bzw. unter 0,06% 
V). (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 494— 99. Mai 1935.) H ö c h s t .

Gr. Spacu und C. Gh. Macarovici, Über eine Methode der gleichzeitigen Bestimmung 
von Kobalt und Nickel. Um Co u. Ni nebeneinander zu bestimmen, wird in einem 
adäquaten Teil die Summe ihrer Ndd. mit KSCN bei Ggw. von Pyridin- [CaPy4(SCN)2] 
+  NiPy4(SCN)2] — (10—15 Min. langes Trocknen im Vakuumexsiccator) bestimmt. In 
einer anderen Probe wird das Ni als Dimethylglyoximverb. nach B p.tjnck  (vgl. Angew. 
Chem. 27  [1914]. 315 ermittelt oder nach L ie b ig  (Liegigs Ann. Chem. 87 [1853] 128) 
als Ni(OH)3 gefällt u. dann als [NiPy4(SCN)2] gewogen. (Bul. Soc. §tiin£e Cluj 8. 
444— 49. 1936. Lab. de Chim. anorgan. de analyt. de l’Univ. de Cluj [Orig.:
f r z .] )  W e IXGAERTNER.

E. A. Ostroumow, Eine neue Methode zur Fällung von Uran und zu seiner Trennung 
von den Erdalkalimetallen mittels Pyridins. Versetzt man eine neutrale oder schwach 
saure Uranylnitratlsg. unter Kochen mit einer 20%ig- Pyridinlsg., so fällt U als gelbe 
Uransäure, H2U20 „  aus. Die Füllung erfolgt in Ggw. von Methylrot. Nach dem 
Umschlag des Indicators werden noch 10 ccm Pyridinlsg. hinzugegeben, auf dem W.- 
Bad erwärmt, der Nd. mit h., 3%ig. NH4N 03-Lsg. (pyridinhaltig) gewaschen u. zu 
U3Os geglüht. NH4-Salze stören nicht. In Ggw. von Sulfaten ist ein großer Pyridin- 
Überschuß zu verwenden u. die Lsg. muß 60—80 Min. erwärmt werden. Kochen ist 
zu vermeiden. Die Trennung des U von Mg u. den Erdalkalien ist vollständig. Um
fällung ist nicht erforderlich. (Vgl. auch C. 1936. I. 4769.) (Z. analyt. Chem. 106. 
244— 48. 1936. Moskau.) E c k s t e in .

Friedrich Hecht und Herbert Krafft-Ebing, über einen neuen Weg zur gravi- 
metrischen Trennung von vier- mul sechswertigem Uran. I. Die Trennung des U (4) 
vom U (6) bei der Analyse von Uraninit, Ulrichit u. a. U-Erzen erfolgt mittels H4P20„; 
jedoch zwingt die Ggw. von Phosphorsäure bei der Überführung des Uranosubphos- 
phates in eine definierte Wägungsform u. die Best. des im Filtrat befindlichen U (6) 
zur Entfernung des P O /" . Vff. scheiden P O /"  mit NH4-Molybdatlsg. ab, entfernen 
Mo aus der mit V4— 1/i°/0 H2S04 angesäuerten Mo-U-Lsg. mittels überschüssiger 4%ig. 
Oxinacetathg. Das Filtrat hiervon wird bei 70° mit 20 ccm Oxinlsg. u. konz. NH4- 
Acetatlsg. versetzt, wobei das dunkelrote U-Oxin ausfällt, das nach Auswaschen zur 
Gewichtskonstanz getrocknet wird. (Z. analyt. Chem. 106. 321—30. 1936. Wien, 
Univ.) E c k s t e in .

S. E. Sheppard und H. R . Brigham, Ein neues organisches Reagens für Metalle, 
insbesondere für Silber. Durch Behandeln von Diäthylaminoacetat-Dithiocarbamat mit 
wasserfreiem A. u. CS2 am Rückflußküliler erhält man 2-Thio-S-keto-4-carbäthoxy-l,3-
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dihydropyrimidin vom F. 276—280° (unkorr.) u. Mol.-Gew. 200. Die orangefarbene 
Verb. gibt in neutraler Lsg. Rotfärbung mit Cd u. NH4‘, blaurot: Cu, gelb: Fe, blau: Pb, 
rosa: Zn, weißen Nd.: Mn u. Sn. In saurer Lsg. liefert nurAg eine purpurrote Färbung, 
die außerordentlich empfindlich ist. Der Ag-Nachweis ist noch in einer Verdünnung 
von 1: 5 Mill. möglich. Zur Anwendung gelangen 10 ccm Ag-Lsg. 0,5 ccm 4-n. HN03 
u. 0,3 ccm der 0,03%ig. Lsg. des Reagens in Aceton. Einzelheiten über Darst., Löslich
keit u. Struktur der Verb. im Original. (J. Amer. ehem. Soc. 58. 1046— 49. 5/6. 1936. 
Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) E c k s t e in .

L. Jolsson, Neue Schnellmethode zur Bestimmung des Kupfers. 1. Durch die mit 
NH3 u .  etwas Hydrazinchlorid behandelte Cu-Lsg., die noch mit wenig verd. Gelatinelsg. 
(1: 1000) versetzt war, wird H2S-freies Acetylen geleitet. Dabei färbt sich die Lsg. 
sofort intensiv rot. Nach 1 Min. wird sie sofort mit 0,l%ig. KCN-Lsg. unter ständigem 
Umrühren auf farblos titriert. Die Rk. verläuft nach der Gleichung:

2 Cu' +  6 CN' =  2 Cu(CN)3".
Analysendauer bei reinen Salzen 6 Min. Die genauesten Cu-Werte werden bei einer 

Cu-Konz. von 5— 50 mg Cu/100 ccm erhalten, ferner bei 50°. Das Red.-Mittel kann in 
Mengen zwischen 0,05 u. 1 g zugesetzt werden. Die optimale Menge des NH3-Zusatzes 
beträgt etwa 10 ccm (bei Verwendung von 10 ccm 0,l%ig. Cu-Lsg.). NH4-Salze er
niedrigen mit steigender Konz, die Cu-Werte. Die optimale Menge des Gelatinezusatzes 
liegt bei 25 ccm. Zu geringe Mengen Gelatinelsg. (5— 10 ccm) erhöhen die Cu-Werte 
infolge Koagulation des Nd. Es ist gleichgültig, an welches Anion Cu gebunden ist. 
NaCl stört nicht, dagegen stört Fe, auch in Ggw. von Na2P20 ; , Na-Tartrat, -Citrat u. 
-Fluorid, ebenso stört Zn. In Ggw. dieser Kationen muß der Titer der KCN-Lsg. durch 
Titration einer mit bekannten Mengen Fe- oder Zn-Salz versetzten CuN03-Lsg. fest- 
gestellt werden. —  2. Bei der Cu-Best. in sulfid. Cu-Erzen u. Konzentraten sind diese 
(bei 0,5 g Einwaage) mit mindestens 15 ccm HN03 u. 3 g KC103 aufzuschließen. Dauer 
des Aufschlusses 10 Min. Die Durchleitungsdauer des Acetylens kann hierbei zwischen
1 u. 10 Min. schwanken. — 3. Schmelzen sulfidhaltiger Mineralien werden bei 0,25 g 
Einwaage mit einer Mischung von 10 ccm konz. HN03, 5 ccm konz. HCl u. 0,3 g KC103 
aufgeschlossen u. fast trocken gedampft. —  4. Flotationsgangart wird (1 g Einwaage) mit 
10 ccm HN03 u. 0,5 g KC103 aufgeschlossen, fast trocken gedampft u. nachher mit 
12—15 g Na2P20 7 versetzt. — 5. Schlacken werden mit HN03 u. HCl eingedampft, mit 
H2S04 nochmals abgedampft, filtriert u. die Lsgg. wie oben behandelt. Analysendauer 
25—30 Min. (Z. analyt. Chem. 106. 157—67. 1936. Moskau, Zentralinst, zur Erforsch, 
d. farbigen Metalle.) E c k s t e in .

L. M. Jolsson und A. I. Woronowa, Schnellmethode der Kupferbestimmung in 
sulfidischen Kupfererzen und Konzentraten. Vff. beschreiben eine Methode der Cu- 
Best., welche auf der von J o l s s o n  (vgl. vorst. Ref.) beschriebenen Umsetzung von 
Cu2C2 mit KCN oder NaCN beruht u. wie folgt ausgeführt wird: 1 g des Erzes oder
0,5 g des Konzentrates werden im Erlenmeyerkolben mit einigen Tropfen W. an
gefeuchtet, mit 3 g KC103 u . 15 ccm konz. HN03 versetzt u. auf dem Sandbad bis 
bis zum Verschwinden der Stickoxyde u. CI erhitzt; zur erkalteten Lsg. werden 50 ccm 
h. W. u. 10 ccm 30%ig. Weinsäure oder Citronensäure oder 3— 5 g festen Natrium- 
pyrophosphats zugegeben; die Lsg. mit konz. NH3 bis zur Bldg. des blauen Cu-Kom- 
plcxsalzes u. weiteren 10 ccm im Überschuß versetzt u. mit ca. 0,1 g Hydrazinsulfat 
oder Hydrazinchlorid unter Umschütteln bis zum Verschwinden der blauen Farbe 
reduziert; darauf wird in die Lsg. C2H2 innerhalb 1 Min. eingeleitet, das Einleitungsrohr 
mit einigen Tropfen der eingestellten l% ig . KCN- oder NaCN-Lsg. u. dann mit dest. W. 
abgespült u. die Lsg. mit der Cyanatlsg. unter ununterbrochenem Umschütteln so weit 
titriert, bis der rote Nd. u. die rosa Färbung u. Opalescenz der Lsg. verschwinden. 
Die letzten Tropfen Cyanatlsg. müssen in Abständen von 10 bis 15 Sek. erfolgen. Im 
Falle des Weinsäure- oder Citronensäurezusatzes wird die titrierte Lsg. citronengelb, 
bei Pyrophosphatzusatz muß die Lsg. farblos werden. Genauigkeit der Analyse beträgt
— 0,12 bis +  0,16% absol.; Dauer 30 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labora- 
torija] 5. 411— 15. April 1936. Moskau, Zentr.-staatl. Inst. d. Nichteisenmetalle.) Fün .

F. Alten, B. Wandrowsky und E. Knippenberg, Eine nephdometrische Kupfer- 
bestimmung mit Salicylaldoxim in bleifreien Substanzen. Der voluminöse, grünlichweiße 
Nd., den Cu-Salze in schwach essigsaurer Lsg. mit Salicylaldoxim bildet (E p h ra im , 
C. 1930. H. 2677; R e i f ,  C. 1931. II. 3127), eignet sich für eine nephelometr. Cu-Best., 
wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Es ist eine gleichmäßige Dosierung 
der Reagenzien notwendig, die Temp. muß konstant gehalten werden, da der Trübungs-
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wert mit zunehmender Temp. ansteigt. Alkali-, Erdalkali-, Mn- u. Al-Salze stören die 
Rk. nicht. Die störende Färbung der Fe-Salze kann durch Zugabe von Alkaliphosphaten 
oder -citraten oder durch erhöhte Acidität gemildert, endgültig aber nur durch Zusatz 
von so viel Fe-Salz zur Standardlsg. beseitigt werden, daß deren Farbton annähernd 
mit dem der Probelsg. übereinstimmt. Hierbei braucht die Konz, des Fe-Salzes in den 
beiden Lsgg. nicht genau gleich zu sein, selbst bei einem Fe-Verhältnis von 1: 2 werden 
fast die gleichen Cu-Werte erhalten. Boi Cu-Mengen von 30 y aufwärts besteht bei einem 
Gesamtvol. von 26 ccm Proportionalität zwischen Konz. u. Trübung, kleinere Cu-Mengen 
bis herab zu 10 y lassen sich noch genau bestimmen, wenn man das Gesamtvol. auf 16 ccm 
herabsetzt u. die Rk.-Zeit bis zur Trübungsmessung von 1,5 auf 2,5 Stdn. verlängert. 
Bei Ggw. von organ. Material muß die Substanz sorgfältig veraseht werden, da ein 
C-Rückstand beträchtliche Mengen Cu absorbiert. Arbeitsvorschrift: Die mit NH.,OH 
gleichmäßig neutralisierten Probe- u. Standardlsgg. werden in Reagensgläsern mit einer 
25-ccm-Marke (bei 30— 100 y  Cu) oder in solchen mit einer 15-ccm-Marke (bei 10—30 y 
Cu) nacheinander mit 3 ccm Essigsäure (30%ig), 1 ccm K-Citrat (20%'g)> 2 ccm KH2PO., 
nach SÖRENSEN (gesätt.) u. 0,5 ccm Na-Acetat (gesätt.) versetzt, auf 22 bzw. 12 ccm 
aufgefüllt u. mit einem Kugelrührer durchgemischt. Die Reagensgläser werden, um 
einen Temp.-Ausgleich zu erzielen, in ein Gefäß mit W. gesetzt. Dann wird 1 ccm frisch- 
bereitetes Reagens (1 g Salicylaldoxim in 5 ccm k. A. lösen u. langsam in 95 ccm W. von 
80° gießen, klar werden lassen, umschütteln u. filtrieren) zugegeben u. umgerührt. Nach
1,5 Stdn. (bei 30— 100)/ Cu), nach 2,5 Stdn. (bei 10—30 y Cu) wird 1 ccm Eisessig zu
gemischt u. nach 30 Min. die relative Trübung bestimmt. Zur Vermeidung von Temp.- 
Schwankungen bleiben die getrübten Lsgg. während des ganzen Arbeitsganges im W. 
Dio Trübungsmessung erfolgt zweckmäßig im Stufenphotometer gegen Vergleichs
helligkeit 4 u. mit einem Rotfilter im Spezialglas nach Z a n g e m e is t e r . E s sind drei 
Parallelbestst. u. ein Blindvers. mit den verwendeten Reagenzien zu empfehlen. (Mikro
chemie 20 (N. F. 14). 77—84. 1936. Berlin-Lichterfelde-Süd, Landwirtsch. Vers.- 
Station.) WOECKEL.

b) Organische Verbindungen.
C. F. H. Allen und D. M. Young, Die Halbmikroverbrennungsmethode für die 

Bestimmung von Stickstoff in organischen Verbindungen. Die Arbeit bringt eine Be
schreibung einer Halbmikro-N-Best. nach D um as. Das Verf. stellt eine Vereinigung 
bzw. Vereinfachung von an u. für sich bekannten Methoden dar. Wesentlich ist vor 
allem die Entw. von möglichst reinem C02 aus NaHC03 (in einem Rohr aus Pyrexglas) 
zur Vermeidung von Fehlem aus eingeschlossenen inerten Gasen. Zur Analyse ge
langten: Diphenyldipyrrol, Diphenyldipyrrol-Pikrat, Diphenyldipyrrol-Methyljodid,
2,4-Dinitrophenylhydrazon des Butyrophenons, ß-Benzoylpropionsäure, Dimethylcyclo- 
pentenaldehyd, Substanz A (C2,H220 6N.t), Substanz B (C30H26O7N4), Substanz C 
(C29H220 5N4), Di-dinitrophenylhydrazon des Acetonylacetons u. Dibenzoyläthan. Die 
gefundenen Werte stimmten mit den berechneten sehr gut überein. (Canad. J. Res. 
14. Sect. B. 216— 21. Juni 1936. Montreal, Canada, Mc Gill Univ., Dep. of Che
mistry.) _ WOECKEL.

Z. Zakrzewski und Hans J. Fuchs, Beitrag zur Mikroslickstoffbestimmung nach 
Kjeldahl. Ausführliche Beschreibung der N-Best. in Blutserum (1 ccm) mit Abbildungen 
der dazu nötigen Apparaturen. Vif. stellen fest, daß die „feuchte Verbrennung“  nach 
KJELDAHL nur ein beschränktes Anwendungsgebiet besitzt, da die Methode eine Art 
Kompromißverf. darstellt. Vff. teilen die N-haltigen organ. Körper in 3 Gruppen ein: 
1 . Stoffe, deren NH-Gruppen leicht in (NH4)2S04 übergeführt werden können. 2. Alkyl
amine, die flüchtig sind u. daher den Kolben verlassen können. 3. Stoffe, deren NH- 
Gruppen der oxydierenden Wrkg. der H2S04 größeren Widerstand entgegenstellen. 
Weitere Einzelheiten über die jodometr. Titration, Herst. völlig reinen W. (ph =  7,0) 
im Original. (Biochem. Z. 285. 390— 406. 6/ 6. 1936. Berlin, Univ.) E c k s t e i n .

Karel Hradsky, Physikalisch-chemische Methode der quantitativen Analyse von 
binären Gemischen von Benzol, Toluol und Xylol. Die Methode beruht auf der Messung 
■der krit. Mischbarkeit der binären KW-stoffgemische mit W. u, einem Lösungsm. 
(CH3OH, A., Essigsäure). Die zur Lsg. des Gemisches von W. u. KW-stoff erforderliche 
Menge an Lösungsm. ist eine charakterist. Größe. Zum Gemisch von Bzl.-Toluol oder 
Toluol-Xylol (10— 100 ccm) gibt man aus der Mikrobürette die erforderliche Menge W. 
u. titriert bei genau 15° mit CH3OH oder A. unter dauerndem Rühren. Es entsteht 
zunächst eino milchige Emulsion, welche plötzlich klar wird. Der KW-stoffgeh. wird



1937. I. G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r iu m . 141

auf Grund von Tabellen berechnet. — Man gibt auf 100 ccm Bzl.-Toluol 16 ccm, auf 
100 ccm Toluol-Xylol 2 ccm W. bei Titration mit 95%ig* CH3OH, u. 20 ccm W. beim 
ersten, 4 ccm W. beim zweiten Gemisch bei Titration mit 90%ig. A. Der W.-Zusatz 
ist entsprechend geringer bei Verwendung einer kleineren Menge der binären KW-stoff- 
gemische zur Analyse. (Chem. Obzor 11. 129—31. 162—66. 31/8. 1936.) Schönf.

A. I. Kogaa und S. D. Stiepehnan, Die Bestimmung der Citronensämre in Gegen
wart einiger organischen Substanzen. Vff. beschreiben die unter einigen Abänderungen 
benutzte Methode der Citronensäurebest. (Oxydation mit KMn04), die von TÄUFEL 
u. M a y r  (C. 1933. II. 419) beschrieben ist. In Ggw. von Milch-, Weinsäure, Glucose u. 
Tannin bildet sich neben Aceton auch Acetaldehyd, der vor der jodometr. Best. des 
Acetons mit KMn04 in der Kälte oxydiert werden muß, wozu das alkal. Destillat mit 
25%ig. H2S04 angesäuert u. so lange mit jo 5 ccm 5°/0ig. KMn04-Lsg. versetzt wird, 
bis die Lsg. 15 Min. gefärbt bleibt. KMn04-Überschuß wird darauf durch Zutropfen 
von FeS04 in der Kälte bis zum Verschwinden der Rosafärbung u. des Mn02-Nd. ent
fernt. Die Lsg. wird dann unter Umschütteln mit Na OH im Überschuß versetzt, filtriert, 
J2-Lsg. zugegeben u. ca. 15 Min. nach dem Ansäuern der J2-Überschuß zurücktitriert. 
(Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. Shumal 
prikladnoi Chimii] 9. 568—71. 1936. Odessa, Staatsuniv.) v. FÜNER.

Serge strepkoif, Jodometrische Bestimmung der Fructose. 20 ccm der Probelsg. 
werden im 100-ccm-Meßkolben mit genau 50 ccm CuC03-Lsg. auf 48,5— 49° erwärmt u. 
im verschlossenen Kolben 2*/2 Stdn. bei derselben Temp. stehen gelassen. Danach wird 
auf 15° abgekühlt, aufgefüllt u. filtriert. Die ersten 25 ccm werden weggeschüttet,
50 ccm des Filtrats mit H2S04 angesäuert (auf 25%). 10 ccm 10%ig. KJ-Lsg. hinzu
gefügt u. mit 0,1-n. Na2S20 3-Lsg. titriert. Der Zuckergeh. der Lsg. berechnet sich nach 
der Gleichung: x =  [(ja — n) -j- 0,7]/0,26 mg, wo m =  ccm 0,1-n. Na2S20 3-Lsg., die 
für den Blindvers. mit dest. W. verwandt wurden, u. n =  ccm Na2S20 3-Lsg. für die 
Zuekerlsg. — Zur Herst. der CuC03-Lsg. werden im Litermeßkolben 250 g K 2C03 in 
700 ccm W. gel. u. in Meinen Teilen mit 100 g pulverisiertem KHC03 versetzt. Nach 
völligem Lösen wird die Lsg. von 15 g CuS04 in 150 ccm W. zugesetzt u. aufgefüllt. 
(Ann. Chim. analyt. Cliim. appl. [3] 18. 231—32.15/9.1936. Samarkand, U.S.S.R.) Eck.

G. Miescher, F. Almasy und K. Kläui, tiber den fluorcscenzspektrographischen 
Nachweis des 1,2-Benzpyrens. Die Grenze des fluorescenzspektrograph. Nachweises 
des reinen 1,2-Benzpyrens in Hexan beträgt 10~8 Mol (=  2,5 y) pro Liter. Gemische 
von Benzpyren, Pyren, Reten, Chrysen, Fluoranthen, Phenanthren, Anthracen u. 
/3-Methylanthracen zeigten das Benzpyrenspektrum. Die Nachweisempfindlichkeit 
von Benzpyren in Teer wird gesteigert, wenn störende Basen mit H2S04 ausgeschüttelt 
werden. (Bioehem. Z. 287. 189— 197. 1936. Zürich, Dermat. Klinik.) K r e b s .

c) B e s t a n d t e i le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
B. Drevon, Untersuchungen über die volumetrische Bestimmung des Chlors in

biologischen Milieus, die reich an Lipoiden sind. Der C7-Verlust bei der volumetr. Cl- 
Best. biolog. Substanzen ist stets in lipoidreichem Milieu zu beobachten. Auf Grund 
dieser Tatsache u. weiterer Unterss. ergibt sich, daß der Cl-Verlust durch Bindung 
von CI an die ungesätt. Lipoide während der Salpetersäureeinw. eintritt. Nach einer 
krit. Besprechung der verschiedenen volumetr. Cl-Best.-Mcthoden u. nach vergleichender 
Unters, der Verff. von L a u d a t  u .  S u r d e r m a n n -W i l l i a m s  wird die Brauchbarkeit 
des Verf. von SüRDERMANN u. W ILLIAM S untersucht. (Bull. Soc. Chim. biol. 17. 
136—55. 1935.) M a h n .

A. Mayrhofer und A . Wasitzky, Die Bestimmung kleiner Mengen von Fluor in 
pflanzlichem und tierischem Material. Zur quantitativen Best. kleinster F-Mengen in 
pflanzlichem u. tier. Material wird, nach einem kurzen Überblick über verschiedene, 
von mikrochem. Gesichtspunkten aus durchgeprüfte Methoden, ein Verf. angegeben, 
bei dem das F indirekt auf Grund einer colorimetr. Best. von Si errechnet wird 
(Si =  4 F). Das Prinzip des Verf. besteht darin, daß das F mit Glaspulver u. H2S04 
als SiF4 iiberdest. u. in NaOH aufgefangen wird. In der Absorptionsfl. wird das Si auf 
Grund einer Farbrk. mit Ammoniummolybdat-, Hydrochinon- u. Carbonatsulfitlsg. 
nachgewiesen. Quantitativ geschieht dies durch colorimetr. Vergleich mit einer Reihe 
von Verdünnungen einer Standardlsg., die aus einer CuS04-Lsg. durch Zusatz von 
NH4OH (bis zum Wiederauflösen des Nd.) u. ganz geringen Pikrinsäuremengen her
gestellt u. gegen eine Na-Silicatlsg. bekannten Si02-Geh. geeicht ist. Organ. Stoffe, wie 
Gemüse, Lebensmittel, Pflanzenteile usw., werden zuerst verascht. In dem in W. 1.
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Teil der Asche wird das F als Lanthanacetofluorid gefällt. Der schwach geglühte Nd. 
wird samt dem uni. Teil der Asche der Dest. unterworfen u. das als SiF4 übergegangene F 
in der oben angegebenen Weise bestimmt. Einige Beleganalysen zeigen, daß die Ge
nauigkeit der Best. für Unterss. biol. Art vollkommen ausreicht. (Mikrochemie 20 (N. F. 
14). 29—48. 1936. Wien, Univ., Pharmakognost. Inst.) W o e c k e l .

A . Cahen, Mikrobestimmung des Kaliums in biologischen Substanzen. Die Sub
stanz wird im Mikro-KjELDAHL-Kolben mit einem Gemisch von HN03 u. HC104 auf
geschlossen, K ' +  NH4' werden als Chloroplatinate gefällt, der Nd. mit absol. A. ge
waschen u. durch Erhitzen im H2-Strom auf schwache Rotglut vom NH4C1 befreit. 
Den Rückstand nimmt man mit W. auf, versetzt ihn mit einem Uberschuß eingestellter 
AgN03-Lsg. u. titriert den Überschuß mit KCNS u. Fe2(S04)3-(NH4)2S04 als Indicator 
zurück. — Auswertung der Ergebnisse auf die Polarität des Eies von Discoglossus 
pictus Ott. (Bull. Soc. chim. France [5] 3. 640—43. April 1936.) E c k s t e in .

P. E. Grégoire, Die Bestimmung des Magnesiums im Muskelgewebe. In der in 
HCl gelösten Muskelasche wird Fe als Acetat gefällt, das Ca als Oxalat u. dann das 
Mg als MgNH4P 04, das nochmals umgefällt werden muß. In diesem Nd. wird P 
colorimetr. nach LOHMANN u. JENDRASSIK bestimmt. (Arch. int. Physiol. 43.
206—11. Juli 1936. Bruxelles, Univ. libre, Lab. de Biochimie de l’Inst. de Physiol.) Loh.

d) Medizinische und toxikologische Analyse.
Rudolf Enger und Herbert Arnold, Das Verhalten der 1,2-Nitrosonaphtholreaktion 

bei Hypertonikern und Blutdruckgesunden. I. Mitt. Blutuntersuchungen. (Z. klin. Med. 
130. 725— 33. 7/10. 1936. Frankfurt a. M., Univ., Medizin. Klinik.) A b d e r h a l d e n .

Maurice M. Rothman, David R. Meranze und Theodore Meranze, Die Blut
phosphatase als Hilfsmittel zur Differentialdiagnose der Gelbsucht. (Amer. J. med. Sei. 
192. 526—35. Okt. 1936. Mt. Sinai Hospital, W ards and Labb.) A b d e r h a l d e n .

Samuel J. Goldberg, Die Anwendung von Calciumgluconat als ein Test für die 
Kreislauf zeit. An 156 n. u. patholog. Fällen wurde die Kreislaufzeit mittels Ca-Gluconat- 
test ermittelt, dessen Technik beschrieben wird. Beim n. Menschen beträgt die Zungen
kreislaufzeit 10— 16 Sekunden. Bei Hyperthyreoidismus ist die Zeit verkürzt, bei 
Herzschwäche merklich verlangsamt. Die Abnahme der Kreislaufgeschwindigkeit steht 
bei Myxödem u. Hypothyreoidismus im Verhältnis zur Stoffwechselabnahme. Der 
Ca-Gluconattest ist zur Unterscheidung von Ödemen cardialcn oder renalen Ursprungs 
u. von Herz- oder Bronchialasthma wertvoll. Weder Thrombose noch Gewebsschädi
gungen wurden bei der Anwendung des Ca-Gluconats beobachtet. (Amer. J. med. Sei. 
192. 36— 41. Juli 1936. Philadelphia, Mount Sinai Hosp.) Ma h n .

Ichinosuke Yamada, Biochemische Studien an Schwefelverbindungen: Der Thio- 
sulfattest zu Funktionsprüfung der Niere. Von 0,5 ccm 5°/0ig. Thiosulfatlsg. scheidet 
das n. Kaninchen binnen 8 Stdn. ca. 37,5°/0 aus, nach der 8. Stde. erfolgt keine weitere 
Ausscheidung. Diese Zahlen sind prakt. konstant. Das gleiche gilt für die Ausscheidung 
von Phenolsulfophthalein. Bei experimenteller Nephritis (Urannitrat, Kantharidin) 
gehen die ausgeschiedenen Mengen beider Testsubstanzen einander parallel, beide sind 
daher gleich gut zur Funktionsprüfung geeignet. (Sei-i-kai med. J. 55. 4. 1936. Tokio, 
Jikei-Kwai Med. Coll., Lab. of Biol. Chem. [Nach engl. Ausz. ref.]) D a n n e n b .

Raymond-Hamet, Über ein neues Verfahren zum Nachweise sympathikolytischer 
Wirkung. (Vgl. C. 1936. II. 2404.) Die sympathikolyt. Wrkg. von Verbb., wie Bulbo- 
capnin u. Boldin, läßt sich aus den a. a. O. angeführten Gründen nicht durch ihren 
Einfluß auf die Adrenalinwrkg. nachweisen. Die dem Adrenalin entsprechende Ä t h y l -  
aminoverb. gestattet diesen Nachweis dagegen wohl. Einzelheiten eines Bélegvers. im 
Original. (C. R. hebd. Séances Acad. Sei. 203. 208— 10. 15/7. 1936.) D e g n e r .

Wolfgang Wirth und Wilhelm Tamm, Apparatur zur Dosierung von Gasen. Be
schreibung mit Abbildung einer Apparatur, die dazu dient, bei der toxikolog. Prüfung 
flüchtiger Gifte Luftströme gleichbleibender Strömungsgeschwindigkeit lange Zeit hin
durch, oft Tage u. Wochen lang, zu dosieren (Herst. H anseat. Apparatebau-Ges., 
Kiel). (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 7. 427— 30. 21/10. 1936. Würzburg, Univ., 
Pharmakolog. Inst.) ___________________  Frank.

Chemische Fabrik Budenheim Akt.-Ges., Mainz (Erfinder: Guido Hedrich 
und Gerhard Luz, Budenheim), Herstellung einer haltbaren, salpetersauren, Ammonnitrat 
enthaltenden Ammoniummolybdatlösung (zum Nachweis von P 04'-Ionen in Lsgg.), 
gek. durch die Anwendung solcher Mengen von (NH4)6M o,02„  NH4N 03 oder (NH4)2S04
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oder beiden u. wss. HN03, daß die erhaltene Lsg. nicht mehr als 0,2 g-Mol Mo03 
je Liter enthält u. daß zweckmäßig auf jedes Mol anwesendes NH3 etwa 6,2, höchstens 
aber 7 Mole HN03, u. auf jedes Mol anwesendes Mo03 etwa 46,5, keinesfalls aber 
weniger als 7 Mole HN03 entfallen. Es werden z. B.  30 g (NH4)6M o,0,4 ■ 4 H„0 u. 
90 g NH,N03 in einem Gemisch von 1100 ccm HN03, spezif. Gewicht 1, 2 u. 80Ö ccm 
dest. W. unter Erwärmen gel., wodurch eine bodensatzfreie Lsg. entsteht. (D. R. P. 
631 096 Kl. 12 n, vom 1/7. 1933, ausg. 13/6. 1936.) HORN.

Fritz Löwe, Atlas der Analysen-Linien der wichtigsten Elemente. Dresden u. Leipzig: Stein-
kopff 1936. (37 S.) gr. 8°. M. 10.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgem eine chemische Technologie.

F. A. Wardenburg, Hochdrucks ynthese in Anwendung auf die Herstellung von 
Dingen des täglichen Gebrauches. Vortrag. Als Beispiele werden erörtert: die Verwendung 
von synthet. NH3 bei der Herst. von Eis, als Ausgangsstoff für die Herst. der in Explosiv
stoffen verarbeiteten HN03 u. für die Herst. von Düngemitteln, synthet. Methanol als 
Gefrierschutz für Kühlwasser, Autopoliermittel mit einem Geh. an synthet. Prodd. Die 
Syntheseverff. u. ihre techn. Durchführung im Werk Belle, W .Va., der E. I. d u  P o n t  
d e  N e m o u k s  & Co. werden erörtert. (J. Franklin Inst. 221. 449— 64. April 
1936.) R. K. M ü l l e r .

Roger Doli que, Zahlenmäßige Grundlagen für die Ausbeute bei Zerkleinerungs
vorgängen. Auf Grund von Beobachtungen werden formelmäßige Ableitungen für den 
Ertrag von Pulverisierungen in verschiedenen App. gegeben. Diese „granulometr. 
Methode“  wird an Beispielen der Zerkleinerung von Kryolith u. KCl gezeigt. (Chim. 
et Ind. 36. 696—700. Okt. 1936.) D k e w s .

Edw. A . Ravenscroît, Extraktion von festen Stoffen mit Flüssigkeiten. Nach 
einer theoret. Erörterung der Probleme der kontinuierlichen Mehrfach-Gegenstrom
extraktion schildert Vf. die Ölgewinnung aus Heilbuttenleber mittels Ä. (Ind. Engng. 
Chem. 28. 851— 55. 1936.) D k e w s .

José Piazza, Beitrag zur Kenntnis der fraktionierten Destillation. (Vgl. C. 1936. 
I. 393.) Vf. beschreibt eine Anordnung zur fraktionierenden Dest., die aus einem 
spiralig aufgewickelten, liegenden Blechzylinder besteht, der um seine Achse drehbar ist, 
ferner eine andere Ausführung mit einem zu einer senkrechten Spirale gedrehten Glas
oder Metallrohr. Es werden diskontinuierliche u. kontinuierliche Fraktionierverss. im 
laboratoriums- u. halbtechn. Maßstab besprochen. Die mit Spiralrohrapp, erhaltenen 
Ergebnisse bei der fraktionierten Dest. von wss. A. u. bei der Herst. von absol. A. 
sind befriedigend. (Ind. y  Quim. 1. 151— 61. Juni 1936.) R. K. Mü l l e r .

H. Hausen, Wirkungsgrad von Bektifikationsböden und theoretische Bodenzahl. 
Vf. gibt theoret. Ableitungen über den Wrkg.-Grad von Rektifikationsböden. Die 
Wrkg. letzterer läßt sich steigern, wenn die Durchmischung der Fl. vermieden wird. 
Der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis des beobachteten Austausch
verhältnisses zum theoret. Höchstwert. Dieses Verhältnis ist jedoch nicht eindeutig; 
innerhalb einer Rektifikationssäule nimmt es im allgemeinen nach unten hin ab. Die 
theoret. Bodenzahl läßt sich Zeichner, mit Hilfe des Zirkels ermitteln. (Forschg. 
Gebiet Ingenieurwes. Ausg. A. 7. 177—86. 1936.) D r e w s .

Georges Du Bois, Dephlegmatoren und Kondensatoren. Vf. legt die Unterschiede 
dar, welche zwischen den verschiedenen Arten der Dampfkonz, durch einen Dephleg
mator, einen Kondensator mit Kolonne, bzw. durch die Kombination dieser Systeme 
sich ergeben. Theoret. sind die Verff. so lange gleichwertig, als die Verdampfungs
kurven keine Biegungen aufweisen. Sollte dies jedoch der Fall sein, so ist ein Dephleg
mator vorzuziehen, dessen prakt. Verwendung allerdings auf einige Sonderzwecke 
beschränkt ist. Für eine Konz.-Kolonne ist die Einschaltung einer partiellen indirekten 
Erhitzung in der letzten Abteilung fast immer nützlich. Die im Laboratorium ver
wendeten Dephlegmatoren sollten möglichst durch kleine, mit Kondensator versehene 
Kolonnen ersetzt werden. (Bull. Ass. Gaziers beiges 1936- Nr. 7. 11 Seiten.
Sep.) D r e w s .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., übert. von: William  
S. Calcott, Pennsgrove, und Ira Williams, Woodstown, N. Y., V. St. A., Dispersionen. 
Zum Dispergieren von Fll. oder festen u. fl. Stoffen werden die einzelnen Komponenten 
vorgemischt u. mit annähernd krit. Geschwindigkeit durch ein Rohr gepreßt. Auf 
diese Weise sollen z. B. Leichtöl u. eine 5°/0ig. wss. Natriumoleatlsg., geschmolzenes 
Paraffin u. eine 12%ig. wss. Natriumcaseinatlsg. o. dgl. behandelt werden. (A. P.
2  0 2 1 1 4 3  vom 30/9. 1932, ausg. 19/11. 1935.) E. W o l f e .

Allgemeine Elektricitätsgesellschaft, Deutschland, Dispersionen. Zur Herst. 
von gasförmigen Dispersionen in Pli., insbesondere bei ehem. u. biolog. Rkk., z. B. bei 
der Oxydation mit Hilfe von 0 2 oder Luft, bei der Red. oder Hydrierung durch H2 
wird das Gas unter Unterdrück, der beispielsweise durch eine Venturidrüse oder durch 
ein Fremdvakuum erzeugt wird, gegebenenfalls in Ggw. von Dampf in die Fl. ein
geführt. Die erhaltene Dispersion kann durch Schutzkolloide, Emulgatoren, z. B. Seife, 
stabilisiert werden. (F. P. 789 369 vom 29/4. 1935, ausg. 28/10. 1935. D. Prior. 8/5. 
1934.) E. W o l f f .

Julius Bloch, Frankfurt a. M., Herstellung lialibarer kolloidaler Dispersionen von 
Stoffen saurer Rk., wie z. B. Bor-, Wein-, Salicyl-, Gerb-, Titan-, Ichthyolsulfon- oder 
Oxybenzoesäure oder deren Salzen oder Mischungen. Es wird, gegebenenfalls unter 
Zusatz von KW-stoffen u. Antiseptica, ein durch schonenden Abbau aus Milcheiweiß 
gewonnener Dispergator verwendet. (Schwz. P. 184608 vom 19/6. 1935, ausg. 17/8. 
1936.) M ö l l e r in g .

Adrien Auger et Lucien und Eugène Grandchamp, Frankreich, Emulgieren. 
Zur Sättigung von Fll. mit Gasen für die Durchführung ehem., physikal., biolog. oder 
katalyt. Prozesse, z. B. zur Behandlung von W. mit C02 oder zum Emulgieren von 
Luft mit Schwerölen wird das Gas unter hohem Druck durch einen porösen Körper 
in die strömende Fl. eingeführt. (F. P. 794 337 vom 21/11. 1934, ausg. 13/2. 
1936.) E. WOLFF.

Gesellschaft für chemische Industrie zu Basel, Basel, Herstellung von Emulsionen. 
Als Emulgator werden in pflanzlichen oder mineral. Ölen, in Fettsäureamiden, Wachsen, 
Fettalkoholen, chlorierten KW-stoffen 2—10% der nach F. P. 786 911; C. 1936. I. 
1115 erhältlichen Oxyde tertiärer Amide gel.; die Mischung wird mit W. emulgiert. 
(E. P. 452 532 vom 27/5. 1935, ausg. 24/9. 1936.) M ö l l e r in g .

Girdler Corp., übert. von: Robert Roger Bottoms, Louisville, Ky., V. St. A., 
Zerstäuben. Zur Herst. eines feinen, trockenen Pulvers werden bei gewöhnlicher Temp. 
feste Stoffe, z. B. natürliche u. synthet. Harzo u. Gummi, Wachse, Paraffine, Seifen, 
Phenol, Harnstoff, Dichlorbenzin u. höhere Fettsäuren in den fl. Zustand übergeführt 
u. in Ggw. eines fl. Gases, dessen Kp. niedriger als der E. des zu behandelnden Stoffes 
ist, z. B. C3H8, CO,, NH3, SO, o. dgl. zerstäubt, wobei eine Verdampfung des letzteren 
u. eine wirksame Kühlung des zu behandelnden Stoffes eintritt. Nach erfolgter Trennung 
von dem entstandenen Pulver wird das Gas über einen Kompressor u. Kondensator 
der Zerstäuberdrüse im Kreislauf wieder zugeführt. (A. P. 2 020 719 vom 12/6. 1934, 
ausg. 12/11. 1935.) E. W o l f f .

Frank Goodwin, Seattle, Wash., E. Ambrose White, und Hamilton Perkins 
Cady, Lawrence, Kans., V. St. A., Trennen und Reinigen von Oasen. Die Gase, ins
besondere Naturgase, die von C02 befreit werden sollen, werden je nach dem C02- 
Geh. in einer Trenn- u. Reinigungsphase oder in beiden behandelt. Die Trennung 
erfolgt mit Hilfe von Waschwasser, das unter Druck im Gegenstrom zu den zu tren
nenden Gasen in äußerst dünnem Film über aktiviertes A120 3 geführt u. nach der 
Befreiung von der in ihm gel. C02 im Kreislauf wieder verwendet wird. Zur Oxydation 
der in der C02 enthaltenen Verunreinigungen wie z. B. KW-stoffe u. andere Kohlen- 
stoffverbb., Alkohole, S, H,S, Mercaptan u. dgl. wird in der Reinigungsphase das C02 
unter Druck bei erhöhter Temp. (450° F) über granuliertes Fe20 3, FeCl3, A120 3, A1C13 
oder dgl., geleitet, die mit einer dünnen Schicht von Na„C03 überzogen sind. (A P
2  03 3  933 vom 21/4. 1933, ausg. 17/3. 1936.) “ E . W o l f f .

Dow Chemical Co., Midland, Mich., übert. von: John J. Grebe, Sylvia M. 
Stoesser und Forest R. Minger, Midland, Mich-, V. St. A., Entfeuchten von Oasen. 
Es wird eine wss. Lsg. von CaCl2 u. CaBr, verwendet, wobei das Verhältnis zwischen 
1% CaCl2 zu 99% CaBr2 einerseits u. 27% CaCl2 zu 73% CaBr, andererseits liegen 
kann. Gegebenenfalls kann diese Lsg. noch andere hygroskop. Salze, wie z. B. Nickel- 
nitrat, Chloride u. Bromide des Mg, Zn, Mn enthalten. (A. P. 2033 934 vom 24/8. 
1934, ausg. 17/3. 1936.) E. WOLFF.
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George François Jaubert, Paris, Trocbiungsmittd. Zum Trocknen von Gasen 
wird eine M. benutzt, die aus einem adsorbierenden Stoff, z. B. akt. Kohle u. CaCl2, 
besteht. (Schwz. P. 184 86? vom 31/5. 1935, ausg. 1/9. 1936. F. Prior. 18/6. 
1934.) H o r n .

Aktiengesellschaft für Industriegasverwertung, Berlin-Britz, Deutschland, 
Gasverflüssigung. Verf. zur Erzeugung von Druckgasen beliebig hoher Drucke aus 
verflüssigten Gasen mit tiefliegendem Kp., wie 0 2, N2, H2 u. dgl., bei dem der Druck 
der umgefüllten Fl. durch Vermischen mit dem Gasrest einer früheren Umfüllung 
gesteigert wird, dad. gek., daß das verflüssigte Gas nacheinander in zwei oder mehrere 
zwischen dem Sammel- oder Transportbehälter u. dem Vergaser eingeschaltete Gefäße 
umgefüllt u. das Restgas des zu füllenden nachgeschalteten Gefäßes durch die Fl. 
des zu entleerenden vorgeschalteten Gefäßes hindurchgeleitet u. dadurch teilweise 
verflüssigt wird, u. daß das Umfüllen des Inhaltes eines Gefäßes in das nächstfolgende 
u. des Endgefäßes in den Vergaser durch je eine Druckausgleichleitung zwischen den 
beiden Gefäßen u. zwischen dem Endgefäß u. dem Vergaser unterstützt wird. (D. R. P. 
634 204 Kl. 17g vom 25/5. 1935, ausg. 22/8. 1936. A . Prior. 14/11. 1934.)E. W o l f f .

General Household Utilities Co., Chicago, übert. von: Mahlon W . Kenney, 
Berwyn, 111., V. St. A., Kompressionskältemaschine. Zur Erzeugung von Kälte wird 
CH2C12 verwendet, das gegenüber den bekannten Kälteträgern weder entflammbar, 
explosibel, giftig, noch korrodierend ist. Es ist mit dem Schmieröl des Kompressors 
mischbar, so daß in dem Verdampfer keine ölschicht entstehen kann, welche die Ver
dampfung des Kälteträgers verhindert u. dadurch die Kälteleistung vermindert. (A. P.
2 021 691 vom 20/3. 1933, ausg. 19/11. 1935.) E. W o l f f .

General Household Utilities Co., Chicago, 111., übert. von: Mahlon W . Kenney, 
Berwyn, und James D. Jordan, Elmhurst, 111., und Howard M. Threlkeld, Phoenix. 
Ariz., V. St. A., Kälteerzeugung. Zum Trennen des in Kompressionskältemaschinen 
verwendeten CH2C12 von dem mit diesem gemischten, aus dem Kompressor stammenden 
Schmieröl wird in dem Verdampfer das Fl.-Gemisch in dünner Schicht bei solchem 
Druck u. solcher Temp. ausgebreitet, daß eine Verdampfung des Kältemittels, jedoch 
nicht des Öles cintritt, das in fl. Zustand gesammelt u. dem Kompressor wieder zu
geführt wird. (A. P. 2 010 547 vom 19/7. 1933, ausg. 6/8. 1935.) E. W o l f f .

Daniele Arüs, II macchinario dell’ industria chimica. La concentrazione delle soluzioni, la 
distillazione, la compressionc del vapore ecc. Udine: Idca 1936. (410 S.) 8°. L. 45. 

Walter L. Badger and W. L. McCabe, Elements of ckemical engineering. 2nd ed. London: 
McGraw-Hill 1936. (678 S.) 30 s.

II. Feuerschutz. Rettungswesen.
Hansen, Die Unfallgefahren bei der Verwendung von Acetylen in gewerblichen 

Betrieben und ihre Bekämpfung. Statist. Angaben. Verhütungsmaßnahmen. Einzel
heiten im Original. (Zbl. Gewerbehyg. Unfallverhütg. 23 [N. F. 13]. 210— 15. Sept. 
1936. Berlin.) G r o s z f e l d .

E. J. Kohlmeyer, Unfallgefahren durch Arsenwasserstoff während des Beizens. 
Hinweis auf die häufige, imbewußte Entstehungsmöglichkeit von AsH3. Erörterung 
der Gefalirensmöglichkeiten bei der Ablösung des an der Oberfläche eiserner Bleche 
aufgenommenen Zn unter Verwendung des Beizmittels von E. I. D a n ie l s  (500 ccm 
H20, 30 ccm konz. H2S04 u. 2 g As20 3 werden bis zur völligen Lsg. erhitzt u. nach 
Abkühlung zu 1 1 aufgefüllt). Nachweis des AsH3 zur Verhütung von Unfällen. (Stahl 
u. Eisen 56. 1212— 13. 1/10. 1936. Charlottenburg.) H a b b e l .

— , Luftverunreinigungen und Luftreinigung. Nach Aufzählung der in der Luft 
enthaltenen staubartigen u. bakteriellen Verunreinigungen hinsichtlich deren Mengen 
u. Größenordnungen bespricht Vf. die Reinigung der Luft durch Stoffilter bzw. Metall- 
sicbe, Waschen mit W. usw. Alle diese Methoden sind jedoch für heutige Verhältnisse 
nicht mehr ausreichend. Wirksamer sind solche Filter, bei denen mit öl, Glycerin o. dgl. 
bedeckte Oberflächen zum Festhalten des Staubes dienen. (Refrigerating Engng. 31. 
284—88. Mai 1936.) D r e w s .

Weidner, Zur Frage der Gasmaskendesinfektion. Vf. empfiehlt völliges Eintauchen 
der Gasmasken nach Entfernen der Klarscheiben in 1— 2%ig- Sagrotanlsg. Ab
waschen mit einem Schwamm, Nachspülen mit klarem W. u. Trocknen an der Luft. 
(Draeger-H. 1936. 3263—64. Juli/Aug. Berlin, Militärärztl. Akademie.) M ie l e n z . 
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Hetzel, Bemerkungen zu: „Zur Frage der Gasmaskendesinfektion“  von Weidner. (Vgl. 
vorst. Ref.) Gegenüberstellung von Vor- u. Nachteilen der Desinfektionsmethodik 
bei Verwendung von Formalin (Verdampfungsverf.) u. von Sagrotan (nasses Verf.). 
(Draeger-H. 1936. 3264— 66. Juli/Aug. Essen.) M ie l e n z .

Hetzel, Geruchsbelästigungen beim Gebrauch mit Formalin und Ammoniak des
infizierter Gasschutzgeräte und deren Verhütung. Verdampft das für die Desinfektion 
erforderliche Formalin nicht vollständig, so können sich Reste bei der Nachvergasung 
mit NH3 mit diesem zu Methylamin umsetzen, das zu Geruchsbelästigungen führt. 
Abhilfe ist dadurch erreicht worden, daß zwei Ampullenhalter verwandt werden, 
durch die eine getrennte Vergasung von Formalin u. NH3 gewährleistet ist. (Draeger-H. 
1936. 3242—44. Juli/Aug. Essen.) M ie l e n z .

W . P. Venemans, Schaum als Löschmittel. Vortrag über die verschiedenen An
wendungsformen u. Geräte. (Ingenieur [’s-Gravenhage] 51. Nr. 30. W. 106—09. 
24/7. 1936.) R. K. Mü l l e r .

Kohsan, Ein neues Verfahren zum Ablöschen von brennenden Flüssigkeiten mit 
Wasser. Der durch Verwendung neuartiger Strahlrohrdüsen erzeugte Sprühstrahl 
ermöglicht systemat. Erfolge bei der Bekämpfung von Fl.-Bränden mit W. sogar in 
solchen Fällen, in denen Löschung mit C02 oder Kometschaum nicht oder wenigstens 
langsamer gelingt. Ein anderes Prinzip liegt dem „Mulsifyre“ -System der Firma 
M a t h e r  & PLATT L t d ., Manchester, zugrunde, bei dem mit Hilfe besonders geformter 
W.-Verteiler eine nicht mehr brennbare Emulsion von W. u. brennbarer Fl. erzeugt 
wird. Die Wirkungsweise u. verschiedene Einzelheiten des Systems (automat. Absperr
ventil, Überflutungsventil) werden beschrieben. Ein Vorteil des Verf. ist, daß keine 
bleibende Emulsion gebildet wird, sondern eine Rückbldg. möglich ist. (Feuerschutz 
16. 148— 50. Sept. 1936. Berlin.) R. K. M ü l l e r .

I. G. Farbeniildustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung von Sauerstoff, 
insbesondere für Atemzwecke unter Verwendung von Chloraten oder Perchloraten in 
Form von Preßlingen durch Erhitzen. Die Preßlinge sind in einer geschlossenen Patrone 
untergebracht u. sind darin unter Verwendung eines Wärmeisoliermaterials allseitig 
nach außen hin gegen Temp.-Einflüsse u. gegen Stoß geschützt. Außerdem ist in dem 
Ansatzstück ein Filtermaterial angeordnet. (E. P. 451170 vom 16/4. 1936, ausg. 
27/8.1936.) M. F. M ü l l e r .

Chemische Fabrik Dr. Hugo Stoltzenberg und Johannes Stapelieldt, Hamburg, 
AtemschutzfiUer mit gekörnter Filtermasse, dad. gek., daß 1. die Filterkörner aus elast., 
durchlässiger tier. oder pflanzlicher Faserstoffmasse bestehen u. in dem Filtergehäuse 
unter Druck eingelagert sind, — 2. die Filter mit gasbindenden Chemikalien getränkt 
sind, —- 3. jedes Filterkorn im Innern ein gekörntes Adsorptionsmittel, z. B. akt. Kohle, 
enthält, —  4. jedes Filterkorn aus einem Gemisch von Zellstoff u. pulverförmiger akt. 
Kohle besteht, —  5. in die aus gekörnter Faserstoffmasse bestehende Filtermasse ein 
gekörntes, starres Adsorptionsmittel, z. B. akt. Kohle, eingelagert ist. Das Filter stellt 
eine Vereinigung von physikal. u. ehem. Filter dar. Infolge der Elastizität u. rauhen 
Oberfläche der Faserstoffmassekörner weisen diese eine größere Unempfindlichkeit gegen 
Stoß u. Schlag auf. Der Atemwiderstand u. das Gewicht sind gering. Die Filterbüchse 
kann durch einfaches Einfüllen neuer Körner von dem Maskenträger selbst erneuert 
werden. (D. R. P. 635 674 Kl. 61b vom 21/11. 1931, ausg. 21/9. 1936.) H o l z a m e r .

Howard H. Baker, Buffalo, N. Y., V. St. A., Trocknungsmittel, bestehend aus 
einer Mischung von Wachs u. hygroskop. Substanzen, z. B. CaCl2, p-Dichlorbenzol, 
NaCl. Das Mittel, das insbesondere zum Trocknen der Luft in größeren Räumen vor
gesehen ist, soll lange haltbar sein. (A. P. 2 039 512 vom 12/8. 1933, ausg. 5/5. 
1936.) H o r n .

Minimax Akt.-Ges., Deutschland, Feuerlöschen unter Verwendung eines Ge
misches von fl. C02 u. Alkylbroniiden, wie Methyl- oder Äthylbromid. Beim Ausströmen 
des Gemisches aus dem Feuerlöscher bildet sich ein Schnee oder eine pastenförmige M. 
(F. P. 801720 vom 6/2. 1936, ausg. 14/8. 1936.) M. F. M ü lle r .

L. M. Krimski, U. S. S. R ., Feuerlöschmittel. NaHCO-, wird 1 Stde. mit einem 
Lakritzeextrakt von D. 1,05 behandelt, vom überschüssigen Extrakt abgetrennt u. 
bei 30° getrocknet. (Russ. P. 47 902 vom 6/11. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

Zentralni nautschno-issledowatelski protiwoposhami laboratorii, U. S. S. R., 
Feuerlöschmittel. Als Schaummittel wird getrocknete Sulfitcelluloseablauge verwendet,
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die auf 200—300° erhitzt wurde. (Russ. P. 47 552 vom 6/7. 1935, ausg. 30/6. 
1936.) _ R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Deutschland, Gasreinigung, 
Schaumerzeugung für Feuerlöschzwecke oder dergleichen. Zur Erzeugung von Schaum 
aus wss. Lsgg. von Netzmitteln u. in feiner Verteilung in diese eingeführte Luft oder 
Gase werden dem W. Netzmittel u. außerdem Lösungsmm. von folgender Zus.: R*—O—- 
CH2—(CH,— O—CH2)n*—CH2— O—R 2 (Rt ist ein Wasserstoffatom oder ein Alkylrest, 
R2 ist ein Wasserstoffatom oder ein Alkyl-, Aralkyl- oder Arylrest, u. n ist 1, 2 oder 3, 
es kann auch =  0 sein, falls Rx oder R 2 oder beide organ. Reste sind) einverleibt. Den 
zur Erzeugung von Schaum angewandten W . enthaltenden Mischungen können ferner 
noch Harnstoff, Thioharnstoff, abgebaute Eiweißsubstanzen oder dgl. zugesetzt werden. 
(E. P. 435 351 vom 8/10. 1934, ausg. 17/10. 1935. D. Prior. 6/10. 1933.) E. W o l f f .

F. C. Moore, Safety principles in mines. London: Blackwell 1936. 1 s. 6 d.

m .  Elektrotechnik.
N. A. Spiegel, Zur Frage der Verteilung der Stromdichte in elektrolytischen Wannen 

ohne Metallabscheidung. Vf. bestimmt durch Potentialmessungen mit Fl.-Sonde 
(Hg/HgO in 7-n. K O H ) u. Strommessungen die Stromverteilung bei der Elektrolyse 
von 7-n. KOH. Zunächst werden 2 gleichnamige flache Elektroden in verschiedenem 
Abstande von einer 3. von entgegengesetztem Vorzeichen u. doppelter Größe so an
gebracht, daß der ganze Querschnitt des Elektrolyten erfüllt ist. Hierbei treten Ab
weichungen von der Formel von H a r in g  u . B l u m  (Trans, electrochem. Soc. 44 
[1923]. 313) auf. Ferner wird die Stromverteilung an Elektroden bestimmt, die aus 
jalousieartig schräg übereinander (Typ Ca s a l e ) oder aus senkrecht nebeneinander 
(Typ HOLMBOE) angeordneten Eisenstreifen bestehen. Bei der zuletzt genannten 
Art arbeitet in den meisten Fällen, besonders an der Kathode, nur der vordere Teil. 
Gleichmäßiger ist die Stromverteilung bei der zuerst genannten Art. Bei einem Ab
stand der einzelnen Streifen von 30 mm u. einem Neigungswinkel von 60° ist die 
Verteilung über die halbe Tiefe konstant u. fällt dann erst ab. Auch hierbei werden 
Abweichungen von der Formel von H a r in g  festgestellt. (Ckem. J. Ser. B. J. angew. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. Shurnal prildadnoi Chimii] 9- 611—30. 
1936. Moskau, Staatl. Stickstoffinst. Sektor f. Elektrochemie.) B a y e r .

J. B. Bowen, Erhaltung von Isolatoren durch Vercadmung. Als Ursache der durch 
eine Hochspannungsleitung bewirkten Störung des Rundfunkempfanges wurde schlechter 
Kontakt zwischen den Metallteilen benachbarter Isolatoren, der zu Entladungen führte, 
erkannt. Dieser war durch rasche Korrosion unter dem Einfluß von Salznebeln ent
standen. Uberziehen mit Cd, welches Metall nach dem Ergebnis von Kurzprüfungs- 
verss. ausgewählt wurde, schuf Abhilfe. (Electr. Wld. 106. Nr. 37. 41— 42. 110. 112. 
12/9. 1936. San Diego, Calif., San Diego Cons. Gas & Electric Comp.) K u t z .

P. Mabb, Isolierlacke. Eigg. u. Anwendung der Lacke für Wickelungen. (Paint 
Colour Oil Vamish Ink Lacquer Manuf. 6. 312—15. Okt. 1936.) W il b o r n .

— , Eine neue Elektroisolierfolie „Vinifol“ . Übersicht über die physikal. u. chem. 
Eigg., sowie über die Verwendung der von der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . 
aus dem Kunststoff Igelit PC hergestellten Vinifolbänder. (Kunststoffe 26. 205—06; 
Plast. Massen Wiss. Techn. 6. 339—40. Okt. 1936.) W . W o l f f .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin - Siemensstadt, Überspannungs
ableiter von porösem oder körnigem Aufbau, insbesondere aus SiC-Krystallen, dad. 
gek., daß er einen Stoff enthält, der bei Erwärmung in ein nichtleitendes Gas über
geht oder ein solches abgibt. Hierfür kommen z. B. isolierende Fll., wie öl, u. H3B 03 
in Frage. (Oe. P. 146 325 vom 15/2. 1935, ausg. 25/6. 1936. A. Prior. 15/3.
1934.) H. W e s t p h a l .

N. V. Molybdenum Co. Amsterdam, Holland, Legierungen für elektrische Kontakte. 
Die Legierungen nach dem Hauptpat. (Hauptbestandteil Cu, Ag u./oder Au u. 0,1 
bis 10% Cd) sollen zwecks Kornverfeinerung noch einen Geh. an B von 0,1— 5%  auf
weisen. Der B-Geh. wirkt außerdem günstig auf die Entionisierung des Lichtbogens. 
Ferner bleiben die Kontakte, die sich besonders gut für Luftschalter eignen, immer 
blank, weil sieh Cu-Oxyde an den Kontaktflächen nicht halten können. Beispiele für 
geeignete Legierungen: 1. 96,5% Cu, 3%  Cd, 0,5% B; 2. 94,7% Cu, 4%  Ag, 1% Cd,

10 *



1 4 8 H ,n. E l e k t r o t e c h n ik . 1 9 3 7 . I .

0,3% B. (P. P. 46 598 vom 10/9. 1935, ausg. 10/7. 1936. D. Prior. 12/9.1934. Zus. 
zu F. P. 7925G8; C. 1936. II. 835.) Ge is z l e r .

London Electric Wire Co. & Smiths Ltd. und Michael John Crowley, London, 
England, Leiter für Freileitungen, bestehend aus einem Tragdraht u. einem strom- 
loitenden Draht. Um das Auftreten elektroohem. Spannungen zwischen dem aus Cu 
oder Cu-Legierungen bestehenden Leiter u. dem Tragdraht zu verhindern, wird dieser 
aus Cu-Legierungen mit z. B. 3°/0 Sn oder 5%  Al oder aus Al-, Mn- oder P-Bronzen 
hergestollt. (E. P. 448 187 vom 30/11. 1934, ausg. 2/7. 1936.) H. W e s t p h a l .

Liverpool Electric Cable Co. Ltd., übert. von: Alfred Ellis Hughes, London, 
England, Isolierung für elektrische Kabel. Sie besteht aus einer chlorierten organ. 
Verb. u. So, u. einer Hülle aus Faserstoff, besonders aus Asbest, der mit Stoffen getränkt 
wird, die bei Erhitzung Gase zum Ersticken von Flammen entwickeln. Als Tränk
mittel dienen z. B. Silicate, Celluloseester, Harz, Gummi, Gelatine, Casein, Stärke u. 
Doxtrin. Das Kabel ist prakt. nicht brennbar. (E. P. 450 681 vom 22/12. 1934, ausg. 
20/8. 1936.) H. W e s t p h a l .

W . D. Leiwand, U. S. S. R ., Elektrische Isoliermassen aus Cellulose und regene
rierter Viscose. Filme o. dgl. aus Cellulose oder regenerierter Cellulose werden mit 
einor Pb-Acetatlsg. u. dann mit einer Boraxlsg. behandelt. (Russ. P. 47 727 vom 
15/4. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin, Deutschland, Elektrische Schalttafel aus 
Isolierpreßmasse, die aus einem Kondensationsprod. (I), aus mehrwertigen Alkoholen 
u. mehrbas. Säuren, einem Öl-Harzgomisch, Asphalt u. einem Füllstoff, insbesondere 
Asbest, besteht, dem Zement mit der zu seiner Erhärtung nötigen W.-Menge zugesetzt 
ist. Die Herst. erfolgt beispielsweise folgendermaßen: Die aus trocknenden Ölen, 
z. B. Leinöl, Holzöl u. dgl., u. einem Naturharz, wie Kopalharz, bestehende Mischung 
wird zu gleichen Teilen mit Asphalt gemischt, zweckmäßig nach Zusatz von Trocken
stoffen wie Mn-Linoleat ca. 12 Stdn. auf 230° erhitzt, nach Abkühlung auf 145— 150° mit 
einer kleinen Menge Fettsäure, z.B. Leinölfettsäure, versetzt u. dann bei 115° mit einer 
gleichen Gewiohtsmenge von I innig gemischt. 19 Teile dieser Mischung werden endlich 
mit 80 Teilen Asbest u. 30 Teilen Portlandzement gemischt, bei ca. 150—600 kg/qcm 
k. gepreßt u. bei Tempp. zwischen 65— 115° gebacken u. gehärtet. (D. R. P. 626 985 
KL 21 c vom 17/3. 1933, ausg. 6/3.1936. A. Prior. 18/3. 1932.) H. W e s t p h a l .

Steatit-Magnesia Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung elektrischer Widerstände. 
Kunstharz wird außer mit fein verteilten leitenden oder halbleitenden Stoffen mit 
Katalysatoren gemischt, die das Härten beschleunigen, in Formen gepreßt u. in diesen 
durch Erhitzung gehärtet. Als Katalysatoren dienen anorgan. Säuren, wie HCl, Basen, 
wie NH4OH u. Salze, z. B. das Na-Benzoat. Das Verf. ermöglicht die Herst. der 
Widerstände bei niedrigeren Tempp. als bisher. (F. P. 801942 vom 17/2. 1936, ausg. 
21/8. 1936. D. Prior. 30/4.1935.) H. W e s t p h a l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Reinhold Reich
mann, Berlin), Elektrischer Heizimderstand für hohe Temperaturen, dad. gek., daß 
der Widerstaudsdraht in einem Hohlkörper aus einem hochgesinterten, unplast. Metall
oxyd, insbesondere einem Oxyd von Al, Mg, Be u. dgl., angeordnet ist u. die gasdichte 
Einführung des Widerstandsdrahtes mittels eines mit dem Hohlkörper u. dem Draht 
verschmolzenen Glases erfolgt. Hierfür eignen sich besonders das sogenannte Mo-Glas 
u. Kalihartgläser. (D. R. P. 625 847 Kl. 21 h vom 26/11. 1932, ausg. 17/2. 
1936.) H. W e s t p h a l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Depolari
sationsmassen aus Saturbmumtein, dad. gek., daß zunächst ein Teil des im Braun
stein enthaltenen MnO», vorzugsweise 20—25%, durch Rösten in Mn2Os übergeführt 
wird, worauf das gebildete Mru03 mit Säuren oder sauren Salzen ausgelaugt u. das 
gel. Mangan ohne Abtrennung vom Rückstand als Hydroxyd mittels alkal. Mittel 
auf den Braunstein gefallt wird, worauf diese Mischung der Manganoxyde mit oxy
dierenden Stoffen nachbehandelt wird. (Oe. P. 146 312 vom 11/10. 1935, ausg. 25/6. 
1936. E. P. 446 624 vom 14'10. 1935, auss;. 28/5.1936. Beide: D. Prior.”  24/12.
1934.) H o r n .

Max Volmer, Neubabelsberg-Steinstücken, Deutschland, Elektroden fü r nicht 
luftdicht abgeschlossene elektrische Bogenlampen zur Körperbestrahlung. Sie bestehen 
aus stromleitenden, nicht oder schwer oxydierbaren Stoffen, wie Oxyden, Nitriden, 
Carbiden oder Silicaten, die oxydable Stoffe entweder gar nicht oder nur in kleiner 
Menge zur Erleichterung der Lichtbogenzündung enthalten. Eine besonders gute
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Ausbeute an ultraviolettem Lieht ergibt sich bei Verwendung der Oxyde von Fe, Ni, 
Ti, Cr, V, Bi, Sn usw., während zur Erniedrigung des Abbrandes u. zur Dauerbestrahlung 
hoehfouerfeste u. schwer verdampfbare Oxyde wie die von Zr u. Mg verwendet werden. 
Dio Herst. der Elektroden erfolgt nach dem Zus.-Pat. dad., daß die Oxyde ganz oder 
anteilig in frisch aus wss. Lsgg. gefälltem Zustande gemischt u. nach Befreien von 
überschüssig gebundenem W . durch Erhitzen oder Verglühen nach dem in der Keramik 
bekannten Trockenpreßverf. zu Formstücken verarbeitet werden. (D. R. PP. 616241  
Kl. 21 g vom 22/1. 1932, ausg. 23/7. 1935, 628 402 [Zus.-Pat.] Kl. 21 g vom 3/7. 1934, 
ausg. 3/4. 1936.) H. W e s t p h a l .

E. D. MacArthur, Electronics and electron tubes. London: Chapman & H. 1936. (173 S.)
12 s. 6 d.

IV . W asser. Abwasser.
Emm. Pozzi-Escot, Uber die Mineralwässer von Arequipa in Peru. Bei Are- 

quipa entspringen in etwa 3500 m Höhe in den Anden verschiedene Mineralquellen, 
die medizin. verwendet werden. Vf. teilt mit, daß er nach einer intensiven Erd
bewegung mit Anzeichen von Aktivität des Vulkans Misti eine vorübergehende, in 
einigen Intervallen period. wiederkehrende Anomalie bei einer Thermalquelle be
obachtete; besonders ein hoher Geh. an freiem CL, war auffällig. — In einer anderen 
Thermalquelle aus derselben Gegend wurde etwa 0,000 04 g NaJ03 im Liter gefunden. 
(Bull. Soc. chim. France [5] 3- 1382. Juli 1936.) Sk a l ik s .

Stanko Miholic, Die Schwermetalle in natürlichen Mineralwässern. II. (I. vgl. 
C. 1934. I. 2105.) Zu den früher angegebenen drei Gruppen von Schwermetallo ent
haltenden Mineralwässern sind noch zwei weitere hinzuzufügen, die durch einen Geh. 
an U oder dessen radioakt. Umwandlungsprodd. oder an Cu gekennzeichnet sind. 
Diese Gruppen entstammen verschiedenen geolog. Formationen. Vf. erörtert ver
schiedene Möglichkeiten, den Zusammenhang zwischen dem Vork. der Schwermetalle 
in Mineralwässern u. ihrem tekton. Ursprung zu erklären. (Bull. Soc. chim. Royaume 
Yougoslavie [jugoslaw.: Glassnik chemisskog Druschtwa Kralewine Jugosslawije] 6. 
217—34. 1935. Belgrad, Medizin. Fakultät. Chem. Lab. [Orig.: kroat.; Ausz.: 
engl.]) R. K. Mü l l e r .

Rolf Steenhoff, Einiges über die chemisch-technischen Probleme der Mineralwasser- 
industrie. Vortrag. (Tekn. Tidskr. 66. Nr. 41. Kemi 73— 75. 10/10. 1936.) B e c k m a n n .

Frantisek Kalthäuser und Jindiich Flek, Beitrag zur Reinigung der Oberflächen
wässer. Die Reinigung des Oberflächenwassers von Uherce, welches einen schlammigen 
Geruch u. Geschmack hat, wurde erfolgreich durchgeführt mit 40 mg AL,(S04)3 pro 
Liter, Nachbehandlung mit 4 mg CaO u. 2 g Carboraffin. Schließlich wird mit 3 mg Cl2 
chloriert u. durch Filtrieren mit Hydraffin entehlort. (Plyn, Voda zdravotni Technika 16. 
204— 07. 1936.) “ Sc h ö n f e l d .

S. V /. Brujewitsch und J. I. Pletnikowa, Bestimmung von Phosphaten in trüben 
und gefärbten natürlichen Wässern. Bei trüben u. gefärbten natürlichen Wässern versagt 
die übliche Molybdatmethode zur P20 6-Best. Das einfachste Verf. der Entfernung 
suspendierter Substanzen ist die Filtration durch bakteriolog. Membranultrafilter. 
Gefärbte Koll. kann man ohne Beeinflussung des Phosphatgeh. entfernen, indem man 
sie zum größten Teil durch Fällung von BaS04 mit schwachem H2S04-Überschuß 
koaguliert u. mitreißt; man verwendet hierbei für 200 ccm W. 1 ccm 8%ig- H2S04 +
1 ccm 10%ig- BaCl2 in der Kälte oder unter Erhitzen u. läßt mindestens 2 Stdn. stehen. 
Um dio verbleibende Färbung zu berücksichtigen, muß man bei der colorimetr. Best. 
die Kompensationsfarbskala benutzen. Die Koagulation wird erst nach vorausgehender 
Ultrafiltration vorgenommen, da bei unmittelbarer Behandlung des trüben W. mit der 
zur Mitfällung nötigen Säure der in den suspendierten Teilchen enthaltene P20 5-Anteil 
mehr oder weniger in Lsg. gehen u. zu hohe P2Os-Werte vortäuschen kann. Es ist bei 
Best. des gesamten in trüben Wässern enthaltenen P20 5 darauf zu achten, daß nicht nur 
der gel. Anteil berücksichtigt wird, sondern auch der in den suspendierten Ver
unreinigungen enthaltene, der unter Umständen dio größere Hälfte des Gesamt-P20 6 
ausmacht. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [rusä.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 9- 925—31. 1936. Moskau, Sanit. Inst. Erisman, Hydro- 
chem. Labor.) R . K. M ü l l e r .
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Abraham Sidney Behrmann, Chicago, Ul., V. St. A., Behandlung von Flüssig
keiten. Zur Behandlung von W. bzw. anderen Fll. u. von Gasen dienen an akt. Kohle (I) 
adsorbierte Stoffe, die lediglich nach Maßgabe ihres Verbrauchs durch die im W. bzw. 
in der Fl. enthaltenen Stoffe an die Fll. abgegeben werden. Z. B. dient zur Entfernung 
reduzierender S-Verbb. aus W. an I adsorbiertes, d. h. aus seiner wss. Lsg. durch I 
aufgenommenes J. Mittels desselben I läßt sieh W. sterilisieren; an I adsorbiertes 
K,Cr20 T dient zur Überführung von wss., mit H2S04 angesäuortem A. in Acetaldehyd. 
Mittels an I adsorbierter HN03 läßt sich die Alkalinität von W. z. B. im Anschluß 
an die Kalk-Sodareinigung beseitigen. Mittels an I adsorbiertem KMn04 lassen sich 
Gase von SO» befreien, die gleiche Kohle kann zur Enteisenung und Entmanganung 
von W. dienen, sowie zur Überführung von gel. Fe II-Salzen in Fe III-Salze. (A. P.
2 055475 vom 5/5. 1930, ausg. 29/9. 1936.) Ma a s .

Charles H. Lewis, Harpster, übert. von: Oliver M. Urbain und William  
R. Sternen, Columbus, 0 ., Wasserreinigung. Zur Entfernung von Stoffen, die die 
COOH- oder eine reaktionsfähige CO-Gruppe enthalten u. auch von unangenehmen 
Geruchs- u. Gesehmacksstoffen dient chlorierte u. mit N2H4 nachbehandelte Kohle. 
Es können alle Kohlen von Braunkohle bis Anthrazit angewendet werden. Die Chlorie
rung erfolgt bei Tempp. unterhalb 125°, gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoren, 

.wie J, Fe, S, Pb: die Nachbehandlung mit N2H4 bzw. seinen Salzen u. Monoacylderiw. 
erfolgt in wss. CH3OH- oder Paraffinöllsg. in Ggw. von nicht mehr als 10% anorgan. 
Basen wie NaOH, gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoren, wie metall. Cu, Cd, Sb, 
bei gewöhnlichem oder Überdruck. Das Kohlenprod. wird als Filter oder in Aufschläm
mung verwendet. (A. P. 2 050 398 vom 10/5. 1935, ausg. 11/8. 1936.) M a a s .

Frank Richard Theroux and others, Laboratory manual for Chemical and bacterial analysis
of water and sewage; 2nded.; rev. and enl. New York: McGraw-Hill 1936. (238 S.)
8°. 2.50.

Y . Anorganische Industrie.
Arthur F. Taggart. Flotation von Nichtmetallen. Die Darlegungen betreffen 

zwei Verff. (A. PP. 1467354 u. 1968008; C. 1923. IV. 920 bzw. 1935. I. 4419) zur Flo
tation von Floridaphosphaten o. dgl. u. oxyd. Erzen, wobei die Si02-baltigen Stoffe 
Zurückbleiben. (Engng. Min. J. 137. 90—91. 1936.) D r e w s .

Gomonet, Fortschritte auf dem Gebiete der Herstellung von Sauerstoff und von sauer- 
stoffangereicherter Luft. Es wird eine Sauerstoffanlage, die von der Firma L ’a ir  
L i q u id e , Paris, u. M. F r a n k e l  entwickelt wurde, u. ihre prakt. Verwendung zur 
Erzeugung sauerstoffangereicherten Gebläsewindes (vgl. W. L e n n in g s , C. 1935. II. 
581. 3002) beschrieben. (Rev. Metallurgie 33. 560— 65. Sept. 1936.) F r a n k e .

C. R. Houseman, Industrielle Sauerstofferzeugung. In  der Reihenfolge ihrer E n t
stehung werden die bekannten V erff. zur Zerlegung von L uft (L in d e , Cl a u d e , H e y - 
LANDT, Soc. L 'A ir  L iq u id e , F r ä n k l ), sowie die elektrolyt. Methoden der W.-Zers. 
(G a r u t i , Sc h m id t . S ie m e n s , Sc h o o p , Iv n o w l e s , I n t e r n a t io n a l  Ox y g e n  Co ., 
P e c h k r a n z . N o e g g e k a t h ) geschildert. (Engineer 162- 43— 46. 10/7. 1936.) D r e w s .

B. Finzi Contini und G. Tedeschi, Untersuchungen über ein neues Verfahren zur 
Verbrennung ‘pulverisierter Pyrite. Nach einem Überblick über den Stand der Technik u. 
die theoret. Grundlagen beschreiben Vff. eine Vers.-Apparatur: Die aus feuerfesten 
AL03-Stemen mit Fe-Mantel konstruierte Verbrennungskammer hat ein Innenvol. 
von ca. 50 1, anschließend folgt ein Wärmeaustauscher (bei techn. Ausführung ein 
Kessel); nach Abscheidung der Ascheteile werden die gekühlten Gase in einem Turm 
mit Sodalsg. im Gegenstrom gewaschen. Der staubförmige Pyrit wird zusammen 
mit der Primärluft u. der vorgewännten Sekundärluft von unten in den Ofen ein
geführt. Bei Betriebsbeginn wird mit Leuchtgas angeheizt. Der suspendierte Pyrit 
entzündet sich sofort, auch schon wesentlich unterhalb der im Vorheizer erreichten 
Temp. von 1300°. Bei den Verss. wird ein Cu-haltiger Pyrit mit 36,7% S u. ein Pyrit 
mit 45% S verwendet, die Mahlung erfolgt auf ca. 3%  Rückstand auf dem 4900- 
Masehensieb u. 50% Rückstand auf dem 16000-Maschensieb. Die erzielte S02-Konz. 
beträgt ca. 13% (tbeoret. 15,4%). Die Asche enthält ziemlich viel Fe30 4. Der Verlauf 
der Verbrennung zeigt Ähnlichkeit mit der Kohlenstaubverbrennung. Der angewandte 
Durchsatz beträgt 10 kg/Stde. (Cliim. e Ind. [Milano] 18. 445— iS. Sept. 1936. 
Bologna, Höh. Inst. f. techn. Chemie.) R. K. M ü l l e r .
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W . N. Schulz, Intensivierung des Schwefelsäure-Turmprozesses. Vf. bespricht die 
Arbeitsweise der aus 7 Türmen bestehenden Anlage „W  o i k o  w“  u. erörtert theoret. 
u. an Hand von Verss. die Möglichkeiten zur Intensivierung des Prozesses. (Z. ehem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 897—905. Aug. 1936.) B a y .

S. D. Stupnikow, Zur Frage der Intensivierung der Schwefelsäurefabrikation. 
Dreiturmverfahren van. Stupnikow. Vorschläge zur Verbesserung des Turmverf. der 
H2S04-Gewinnung. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 
[russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i pri
kladnoi Chimii] 2. Teil 1. 361— 64. 1935.) K l e v e r .

G. K . Boresskow , Vanadiumkatalysatoren zur Schwefelsäurefabrikation. Zu
sammenfassender Vortrag über den durch K  oder Ba aktivierten Stannozeolitlivanadium- 
katalysator (vgl. C. 1932. I. 2365) u. über die Erfahrungen bei der techn. Verwendung 
desselben. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: 
Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi 
Chimii] 2. Teil 1. 159— 66. 1935.) K l e v e r .

I. J. Adadurow, Vanadiumkatalysatoren zur Schicefelsäurefabrikation. Zusammen
fassender Vortrag über V20 5-lvatalysatoren, insbesondere über die Arbeiten des Vf. 
über den V20 5-Sn02-Ba0-Katalysat0r. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. 
angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po
teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2. Teil 1. 154. 1935.) KLEVER.

I. J. Adadurow und D. W . Gernet, Erhöhen der Wärmewiderstandsfähigkeit von 
Chromkatalysatoren. Ausgehend von ihrer Anschauung, daß Sinterung u. Rekrystalli- 
sation die Ursache der Aktivitätsverminderung von Katalysatoren sind, legen Vff. 
dar, welche Ansprüche an Zusätze zu stellen sind, wenn sie die therm. Beständigkeit 
erhöhen sollen. Demnach soll das Ion des eingeführten Elementes möglichst groß 
sein im Vergleich zu den umgebenden Ionen; es soll möglichst mehrere Wertigkeits
stufen besitzen, aber möglichst in der niedrigsten Wertigkeitsstufe vorliegen. Da 
der früher untersuchte Cr-Sn-Ba-Katalysator (vgl. C. 19 3 6 .H . 2082) bei 600° nicht 
genügend beständig ist, werden statt Ba besser wirkende Zusätze gesucht. Ersatz 
durch Al, das einen kleineren Ionenradius hat als Ba, führt, in Übereinstimmung mit 
der Theorie, nicht zum Ziel. Ein Cr-Sn-Al-Katalysator setzt bei der Raumgeschwindig
keit (=  RG) 81 optimal 92% um (560°). Dagegen entspricht Sb den oben gestellten 
Anforderungen. Ein Cr-Sn-Katalysator mit Zusatz von 3%  SbCL, setzt bei RG 60 
u. 7% S02 in Luft optimal ca. 99% bei 400° um; seine Zündtemp. liegt also sehr nied
rig. Nach 3-std. Erhitzen auf 600° ist die optimale Umsetzung noch 98,7% (410°), 
nach weiteren 7 Stdn. 98,5% (410°). Nach derselben Zeit ist bei RG 100 der optimale 
Umsatz 97,8% (432°), bei RG 140 96,8% (452°). Nach weiteren 20 Stdn. Erhitzungs
dauer bei 600° ist der optimale Umsatz bei RG 60 98,4% (430°), bei RG 140 96,7% 
(448°). Der Cr-Sn-Sb-Katalysator ist daher als widerstandsfähig zu bezeichnen. 
(Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Cliimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 9. 603— 10. 1936. Charkow, Chem.-Technolog. Inst. „Kirow“ . 
Lab. f. Katalyse.) B a y e r .

W . L. Wolkow und A. M. Günstling, Gewinnung von Phosphorsäure nach der 
Methode der Phosphoroxydation durch Wasser unter Druck. Eine Apparatur zur konti
nuierlichen Ausführung der P-Oxydation, bestehend aus 3 Pumpen (je 1 für P, W. u. 
Katalysatorlsg.), gasbeheiztem W.-Vorwärmer, Rk.-Gefäß, Abstreifer für die gebildete 
H3P 04 u. den erforderlichen Drosselorganen wird beschrieben. Bei P : H ,0 =  1: 5— 1: 7, 
150—200 at Arbeitsdruck, 300— 330° Rk.-Temp. u. Zusatz von 1% NiO (als NiS04- 
Lsg.) war die erhaltene H3P 04 10—35%ig. 5— 10% des P lagen darin als H3P 03 vor. 
Der erhaltene H2 war frei von PH3 bzw. enthielt nur Spuren davon. (Z. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 905— 11. Aug. 1936. Staatl. 
Hochdruck-Inst.) B a y e r .

P. P. Budników, Über feuerfeste Materialien für Ofenfutter bei der thermischen 
Destillation von Phosphor aus Phosphoriten. Entspricht im wesentlichen der C. 1935-
I. 2422 referierten Arbeit. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 
1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitschekoi
i prikladnoi Chimii] 2. Teil 1. 472—83. 1935.) R. K. MÜLLER.

Franz Volk, Die Herstellung von Wasserstoff nach dem amerikanischen M. M. C.- 
Verfahren, Bauart VIAG. Das M. M. C.-Verf. beruht auf der bekannten Umsetzung 
von CO mit W.-Dampf zu C02 u. H2, wobei ein liochakt. Fe-Katalysator benutzt wird, 
der bereits zwischen 300 u. 400° wirksam ist. Unter hohen Drucken sind katalyt.
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Nebenrkk., wie Bldg. von CH4 oder CH3OH, nicht zu befürchten. Der verwendete 
Kontakt (in Form kleiner fester Brikette) ist unempfindlich gegen S-Verbb. u. andere 
Kontaktgifte, wie 0 2, KW-stoffe. (Z. kompr. flüss. Gase 32. 33— 37. 1936.) D r e w s .

A. T. Coons, Kochsalz, Brom, Calciumchlorid und Jod. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 
3884.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 
915— 30.)  ̂ P a n g r it z .

W . I. Ssokolow, Uber die Zusammensetzung der Niederschläge im Deslillatwns- 
apparat bei der Ammoniaksodafabrikation. Die Ansätze in den Dest.-App. der Ammoniak- 
sodaherst. bestehen aus hellen u. dunklen Schichten. Die ersteren bestehen haupt
sächlich aus Gips, die letzteren aus der bisher noch nicht beschriebenen Verb. (7o/S04 • 
CaO-HjD. Die mkr. Unters, ergab Ähnlichkeit mit dem Anhydrit. Das Lichtbrechungs
vermögen ist: Ng — 1,592, Nr =  1,578. Ng —  Nr steht dem Werte für Gips nahe. 
Nach Zerkleinerung u. Vermischen mit W. erstarrt das Prod. zu einer festen, harten M. 
(Z. ehem. Ind. [russ.: Shumal chimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 925—26. Aug. 
1936.) B a y e r .

H. 0 . Chute, Magnesiahilfsquellen in den Vereinigten Staaten. Es wird u. a. auf
das Meerwasser u. Dolomite als Magnesiaquellc verwiesen. Auch aus Deutschland 
eingeführter Camallit könnte auf MgCl, oder MgS04 verarbeitet werden. (Ind. Engng. 
Chem. 28. 846. 1936.) D r e w s .

J. A . Taylor und P. K . Cameron, Die Nutzbarmachung von Alunit durch Alkali- 
schmelze. (Vgl. C. 1936. II. 353.) Im Anschluß an die früheren Verss. wird gezeigt, 
daß das Erhitzen bei der Verarbeitung von Alunit durch Schmelzen mit K2S04 u. 
Kohle in einem mit Alundum ausgekleideten Drehrohrofen erfolgen kann. Nach Aus
laugen mit W. von 40—50° kann man durch Verdampfen K 2S04 in guter Ausbeute 
u. mit hohem Reinheitsgrad gewinnen, der geringfügige Rest im Gemisch mit K2C03 
u. etwas W. kann in den Prozeß der Alunitzers. zurückgeführt werden. (Ind. Engng. 
Chem. 28. 1238—39. Okt. 1936. Chapel Hill., N. C., Univ.) R. K. M ü l l e r .

William George Jack, Ontario, Canada, Herstellung von Schwefeldioxyd. Das 
zur Herst. von fl. S02 durch Lösen in W., Austreiben, Entwässern u. Abkühlen des 
S02 bestimmte Gas wird gewonnen, indem man S durch unvollkommene Verbrennung 
vergast u. das Prod. der unvollkommenen Verbrennung unter Zutritt von Luft zu 
S02-haltigem Gas verbrennt. Die Austreibung des S02 aus den wss. Lsgg. kann in
2 Stufen erfolgen. (Can. P. 356 703 vom 5/4. 1934, äusg. 24/3. 1936.) N i t z e .

Harmon E. Keyes, Miami, Ariz., V. St. A., Verwertung von Schwefeldioxyd ent
haltenden Oasen. S02-haltige Case werden mittels einer FeS04-Lsg. gewaschen u. 
mit Luft behandelt, bis eine Fe2(S04)3-Lsg. entstanden ist, die noch freie H2S04 enthält. 
Das Verf. wird fortgesetzt, bis die H2S04 eine gewünschte u. im voraus berechnete 
Konz, erreicht hat. Die Luft wird unter Überdruck angewendet. (A. P. 2 055 082 
vom 4/9. 1931, ausg. 22/9. 1936.) N i t z e .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Durchführung exothermer 
katalytischer Gasreaktionen. Die umzusetzenden Gase führt man im Wärmeaustausch 
mit der Kontaktmasse (I), die in zu Bündeln vereinigten Katalysatorrohren (II) unter - 
gobracht ist. Die I ist unterteilt. Die II werden an den Stellen, wo Überhitzüngen 
vermieden werden sollen, zweckmäßig an von I freigehaltenen Stellen, durch einen 
zusätzlich kälteren Frischgasstrom bespült. Der zusätzliche Gasstrom tritt sodann 
mit dem im Wärmeaustausch geführten Gas in die I  ein. Das Verf. dient insbesondere 
zur Oxydation von S02. (E. P. 444898 vom 28/9. 1934, ausg. 30/4. 1936.) H o r n .

Calco Chemical Co., Inc., Bound Brook, übert. von: Alling P. Beardsley, 
Plainfield, N. J., V. St. A., Durchführung katalytischer Reaktionen. Die Durchführung 
exothermer katalyt. Gasrkk., z. B. die Oxydation von S0.2 zu S03 wird derart vor
genommen, daß die Ausgangsgase im Wärmeaustausch mit den den Katalysator ent
haltenden Rohren von unten nach oben durch das alle Rohre umfassende Rk.-Gefäß 
u. dann durch einen wärmeisolierten Schacht, also ohne Wärmeaustausch mit den 
Kontaktrohren, von oben nach unten geführt werden, um sodann unten in die Rohre 
eingeführt von unten nach oben den Katalysator zu durchstreichen. (A. P. 2 042922  
vom 4/8. 1933, ausg. 2/6. 1936.) H o r n .

Carlo Luzzatti und Celestino Ficai, Bologna, Herstellung von Brom und Bro
miden. Die bromhaltigen Mutterlaugen, aus denen Br„ durch CI, in Freiheit gesetzt 
wird, werden unter Vakuum auf Temp. von etwa 35“ erhitzt. Auch die Trennung 
von Br, u. W. erfolgt im Vakuum. Nach Reinigung von Cl2, z. B. durch Umsetzung
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mit Fe, wird Br, selbst sowie die Br-Verbb. in großer Reinbeit gewonnen. Hierfür wird 
eine besondere Vorr. beansprucht. (It. P. 290 952 vom 23/6. 1930.) N it z e .

Dow Chemical Co., Midland, Mich., übert. von: Coulter W . Jones, Long Beach, 
Cal., V. St. A., Herstellung von Bromiden. Man läßt Br2 in Ggw. von N H 3 auf Alkali
hydroxyd einwirken. Br2 wird in Form eines reinen Br2-beladenen Luftstromes an- 
gewendet. (Can. P. 356 778 vom 21/3. 1934, ausg. 24/3. 1936.) N i t z e .

Aktiebolaget Kemiska Patenter, Schweden, Herstellung von Phosphorsäure. 
Aus CaO u. P20 5 enthaltenden Stoffen, wie Rohphosphaten, gewinnt man im kon
tinuierlichen Aufschluß- u. Auswaschverf. mittels zugeführtcr H ,S04 u. im Umlauf 
gehaltenem H3P04-Anteil unter Bldg. von CaS04-2 H 20  eine zwischen 23% u. mehr 
als 30% P20 5 enthaltende H3P 04, wenn je Kilo Rohphosphat weniger als 2, vorzüglich
1,0— 1,2 1 H3P04 im Umlauf gehalten werden. Dabei kami man der Rk.-M. zunächst 
ungenügende H2S04-Mengen u. nach dem Einträgen der gesamten Rohphosphatmenge, 
gegebenenfalls in einer besonderen Arbeitsstufe die erforderliche Restmenge an H2S04 
zugeben. Zum Auswaschen des CaSO.,- 2 H20  dient eine einzige Filtriervorr., zweck
mäßig eine solche mit umlaufendem Bandfilter. (F. P. 803 236 vom 27/2. 1936, ausg. 
25/9. 1936. D. Prior. 9/4. 1935.) M a a s .

Rumford Chemical Works, Rumford, übert. von: Charles S. Bryan, Providence, 
R. I., V. St. A., Herstellung und Reinigung von Natriummetaphosphat. Aus roher, 
durch H2S04-Aufschluß von Naturphosphaten gewonnener H3P04 fällt man durch 
Zusatz einer zur Bldg. von Orthophosphat nicht ausreichenden Menge Alkalihydroxyd
oder -carbonat die Schwer- u. Erdmetalle u. sonstige Verunreinigungen aus, dampft 
die vom Nd. getrennte Lsg. ein u. schm, das Trockenprod. zur Bldg. des Metaphosphats, 
löst dieses auf u. fällt noch vorhandene Schwer- u. Erdmetalle (insbesondere Fe u. Al) 
durch Zusatz von Alkalihydroxyd- oder -carbonat in geringem Überschuß über die 
zur Fällung erforderliche Menge, wozu auf 1 (Teil) als Metaphosphat gebundenes Alkali
metall 0,05—0,15 an Alkalimetall in Form von Hydroxyd oder Carbonat genügen. 
Der Nd. wird entfernt. Durch Alkalihydroxyd können auf beliebigem Wege erhaltene 
Alkahmetaphosphatlsgg. von Schwer- u. Erdmetallen gereinigt werden. (A. P. 
2 0 55 332  vom 7/12. 1934, ausg. 22/9. 1936.) Maar.

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Ludwig Weiß, Frankfurt a. M.), Abscheiduiig schwer filtrierbarer Kiesel
säure. Die Abscheidung erfolgt in rein salzsaurcr Lsg. bei Ggw. von 17—40 g HCl 
m 100 ccm; weiterhin wird ein die Ausflockung begünstigender kolloidaler Stoff wie 
Leim, Gelatine, Hausenblase in gequollener oder gel. Form hinzugefügt; die Aus
scheidung der Si02 wird durch Erwärmen u./oder Rühren u./oder Einleiten von Gasen 
u./oder dgl. befördert. Z. B. sind an Gelatine zur quantitativen Abscheidung der Si02 
ohne Kochvorbehandlung 27,7%, mit Kochvorbehandlung 13,85% der SiOz-Menge 
erforderlich. Weniger vorteilhaft ist die Anwendung trockner Koll. in Pulverform. 
(D. R. P. 636 945 Kl. 12 i vom 5/4. 1930, ausg. 20/10. 1936.) M a a s .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen-Holten (Erfinder: Heinrich Tramm, 
Oberhausen-Holten, und Walter Grimme, Oberhausen-Sterkradc), Umsetzung von 
Alkalichloriden mit überschüssiger Salpetersäure. Weitere Ausbldg. des Verf. des D. R. P. 
630 652 unter Wiedergewinnung des N2-Oxyds des gebildeten NOC1 u. des gesamten 
Cl2 in elementarer Form, wobei das in den h. Umsetzungsgasen enthaltene NOC1 
zunächst durch unmittelbare Behandlung mit zweckmäßig h. HN03 in N„-Oxyde 
u. Cl2 zerlegt, sodann das Gasgemisch vorteilhaft nach Abscheidung der gesamten 
Menge oder eines Teiles des mitgeführten W- -Dampfes, vornehmlich bei gewöhnlicher 
Temp. mit HoS04 von einer Konz, über 50% behandelt wird u. die entstehende nitrose 
Säure unter Bldg. von HNOa zerlegt u. letztere zweckmäßig zusammen mit der in 
der Salzmutterlauge nach Abscheidung der Nitrate befindlichen HN03 zurückgeführt 
wird, indem die Rk. der Chloride mehrstufig in hintereinandergeschalteten Gefäßen 
erfolgt u. die bei der Berieselung mit HN03 erhaltenen wie die bei der Behandlung 
der N2-Oxyde enthaltenden Rk.-Nebenprodd. wiedergewonnenen HN03-haltigen Fll. 
u. die in der Nachumsetzung gebildeten Rk.-Gase ausschließlich durch das Hauptrk.- 
Gefäß geleitet werden. Weitere Ausführungsformen sind, daß 1. die aus dem Prozeß 
stammende Mutterlauge nach der Konz, unter Zusatz einer der verbrauchten HN03 
entsprechenden Menge in das Hauptrk.-Gefäß zurückgeführt wird, 2. die Konz, der 
Mutterlauge so erfolgt, daß nur W. abdest., u. 3. den Rk.-Gasen gegebenenfalls in 
-Ggw. von W. Stickoxyde zugefügt werden. Zeichnung hierfür. (D. R. P. 636 981
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Kl. 121 vom 8/11.1930, ausg. 20/10.1936. Zus. zu D. R. P. 630 652; C. 1936. II. 
1409.) N it z e .

Soc. Anon. Mutosel, Frankreich, Herstellung von Alkalinitraten aus Bleinitrat 
und Alkalichloriden. Das bei -der Rk. gewonnene PbCl, wird in Pb-Chlorcarbonat 
(PbCl2-PbC03) u. darauf gegebenenfalls in PbC03 umgewandelt, das in HN03 gel. 
w ird, worauf die Lsg. erneut verwendet wird. Die Umsetzung des PbCl, zu Chlorcarbonat 
u. gegebenenfalls zu PbC03 erfolgt mittels CaC03 u. W. Die in Lsg. übergehende PbCI2- 
Menge wird mittels PbC03 als Pb-Chlorcarbonat gefällt. (F. P. 803 623 vom 23/3. 
1936, ausg. 5/10. 1936. Belg. Prior. 22/5. 1935 u. D. Prior. 8/7. 1935.) N i t z e .

S. A . Kusin, U. S. S. R ., Trennung einer Mischung aus Alkalisulfaten, -nitraten 
und -chloriden. Die Mischung wird zunächst in Ggw. freier Mineralsäuren der Flotation 
unterworfen, hierbei werden die Alkalisulfate abgetrennt. Der Rest wird mit Alkali 
neutralisiert u. nochmals der Flotation unterworfen u. das K-nitrat u. -chlorid vom 
Na-Nitrat u. -chlorid abgetrennt. Die getrennten K- u. Na-Salze werden für sich nach 
Zusatz von Schwermetallsalzen, insbesondere Pb-Nitrat, in gleicher Weise behandelt, 
wobei eine Trennung der Nitrate von den Chloriden erfolgt. (Russ. P. 47 678 vom 
11/10.1935, ausg. 31/7.1936.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Schulze, 
Bitterfeld), Gewinnung von Tonerde aus tonerdehaltigen Rohstoffen, dad. gek., daß 
Glühton mit Ammonoxalatlsg. unter Abdest. von NH3 erhitzt wird, worauf die ent
standene Lsg. des Ammoniumtrioxalatoaluminiats mit überschüssigem NH3 unter Druck 
behandelt, u. das sich abscheidende Al(OH)3 von der entstandenen Ammonoxalatlsg. 
abgetrennt wird, während die letztere für einen Aufschluß Verwendung findet. Weitere 
Ausführungsformen sind, daß 1. auf jedes Mol A1„03 etwa 6 Mol Ammonoxalat für den 
Aufschluß verwendet werden, u. 2. die Behandlung des Glühtones mit der Ammon
oxalatlsg. bei 130— 160° bis zum Aufhören der NH3-Abspaltung durchgeführt wird. 
Die Rk. geht wie folgt vor sich:

A120 3 +  6 (NH4)„C A  =  2 A1(C20 4)3(NH4)3 +  6 NH3 +  3 H20 
(D. R. P. 636 826 Kl. 12m vom 1/4. 1934, ausg. 20/10. 1936.) N i t z e .

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
I. F. Ponomarew, Bau und Thermochemie der Silicate. Systemat. Literatur- 

Übersicht: Struktur der Silicate: 1. Glas, 2. feuerfeste Stoffe, 3. Porzellan u. Kera
mik, 4. Zemente, 5. Rohstoffe, 6. Synthese, 7. silieograph. Methoden, 8. Röntgen
analyse, 9. Thermochemie. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. 
Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoreti- 
tscheskoi i prikladnoi Chimii] 2. Teil 1. 425— 51. 1935.) R. K. Mü l l e r .

J. W . Mellor, Die Chemie der chinesischen Kupferrotglasuren. Die aus Kupferrot 
gebildete Farbe der chines. Glasuren ist eine in der Glasur entstehende, wobei die 
Glasuren Sn02 enthalten u. in einem bestimmten Abschnitt erst reduzierend u. hierauf 
oxydierend gebrannt werden. Die Färbung beruht auf dem Vorhandensein von 
kolloidalem metall. Cu; dieses befindet sich vor der Bldg. in der Silicatglasur als Metall 
oder als niederes Oxyd. Es wird in farbiger Abbildung ein Schnitt durch eine rot ge
flammte Glasur gezeigt, aus dem man ersieht, daß keine einheitlich gefärbte Glasur 
vorhanden ist, sondern daß diese 5 verschiedene Schichten bildet. Von der Oberfläche 
gerechnet ist die erste Schicht farblos; sie enthält Kupfersilicat in Lsg. Die zweite 
Schicht stellt eine Art Zwischenstufe von kolloidalem Cu dar. Die dritte Lage wird 
aus kolloidalem Cu gebildet, das in Verb. mit dem als Schutzkolloid wirkenden SnO» 
entstanden ist. Die vierte Schicht ist wieder eine Zwischenstufe der Bldg. von kollo
idalem Cu aus der Lsg. desselben oder eines niederen Oxyds in der Glasmasse; die Farbe 
dieser Schicht ist blau. Die letzte Schicht enthält Cu oder Cuprooxyd in Lsg. u. ist 
farblos. Im Gegensatz zu den Durch-u.-durch-Glasuren der Chinesen handelt es sich 
bei den arab. u. span.-maur. Glasuren um aufliegende Glasuren. Der rote Oberflächen
film besteht in diesem Falle aus kolloidalem Cu. Es wird ein ausführliches Literatur
verzeichnis beigebracht. (Trans, ceram. Soc. 35. 364— 78. Aug. 1936. Stoke-on-Trent; 
Mellor Lab.) P l a t z m a n n .

J. W . Mellor, Blasenbildung der Glasuren im Emailofen. II. Teil. (I. vgl. C. 1936-
I. 3561.) Vf. behandelt die Einw. kleiner Kohleteilchen in der 31., die Blasenbldg. an 
verfärbten Glasuren durch Raucheinw., ausgeblaßte Flecke auf gefärbten Glasuren. 
(Trans, ceram. Soc. 35. 355— 63- Aug. 1936. Stoke-on-Trent, Mellor Lab.) P l a t z m a n n .
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H. D. Mac Laren, Theorie der Blasenbildung bei Gußeisenemails. (Vgl. C. 1936-
II. 2173.) Die Gasbldg. u. damit die Entstehung von Blasen ist bei richtiger Emailzus. 
auf die Zus. des Eisens in seiner Oberflächenschicht zurückzuführen. Ist diese leicht 
entfembar, sollte das Eisen folgende Zus. besitzen: Gesamt-C 3,25%, Graphit-C 3,00%, 
gebundener C 0,25%, Si 3,00%, Mn 0,45%, P 0,90%, S 0,10% oder weniger. Ist 
sie nicht leicht entfembar (z. B. durch Sandstrahlgebläse), empfiehlt sich folgende 
Zus. : Gesamt-C 3,50%, Graphit-C 2,95%, gebundener C 0,55%, Si 2,25%, Mn 0,65%, 
P 0,60%, S 0,10% oder darunter. (Enamelist 12. Nr. 10. 6—7. 46. 60. 1935. Ferro 
Enameling Co. of Canada Ltd.) PLATZMANN.

W . G. Martin, Mitteilungen über Sandstrahlblasen. Beschreibung des besten Verf., 
um Eisen vor der Emaillierung durch Sandstrahlgebläse zu reinigen unter besonderer 
Berücksichtigung der geeignetsten Sandarten. (Enamelist 13. Nr. 9. 9— 14. Juni 1936. 
A . O. Smith Corp.) P l a t z m a n n .

Bertrand L. Johnson und A . E. Davis, Schleifmaterialien. (Vgl. hierzu D a v is ,
C. 1936. I. 3885.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Year-
book 1936. 877—94.) P a x g r it z .

Adolf Voigt, Borcarbid. Beschreibung der Herst., Eigg. u. techn. Verwendung 
von B4C. (Oberflächentechnik 13. 245—46. 3/11. 1936.) P l a t z m a n n .

Oskar Heiber, Über Schmelze und Schmelzüberwaclmnq. Vf. gibt ein Schmelz
schema für ein im Hafen geschmolzenes Gebrauchspreßglas. Es werden Hinweise für 
die Temp.-Führung u. Kontrolle des Schmelzvorganges für einen 10-häfigen Ofen 
gegeben. (Glashütte 66. 699—701. 10/10. 1936.) RÖLL.

A . E. Badger, Blasen in Natron-Kalk-Glas. Ausführliche Übersicht über die
Literatur betr. Entstehung von Blasen im Glas. (Cerain. Ind. 27. 17—21. Juli 1936. 
TJrbana, Univ. o f Illinois.) RÖLL.

— , Der Gemengesalz. Vorschläge zur einheitlichen Schreibweise von Glasgemenge
sätzen. (Glashütte 66. 595— 97. 29/8. 1936.) RÖLL.

J. Enß, Beitrag zur. Feststellung der Wirkung von Boroxyd und Zinkoxyd als Glas
bildner. Es wurde festgestellt, daß Alkali u. Si02 durch ZnO teilweise ersetzt werden 
können, ohne daß die Viseosität sich ändert. Es wird dabei bei gleicher Schmelzbarkeit 
eine starke Erhöhung der Haltbarkeit gegen Verwitterung erreicht. Es ist auch möglich, 
durch Einführung von ZnO an Stelle von Si02 u. gleichzeitige Erhöhung des Alkahgeh. 
ein Glas leichter schmelzbar zu machen, ohne seine Haltbarkeit gegen Verwitterung 
zu verschlechtern. B20 3, das für obige Zwecke gern verwendet wird, ist viel weniger 
wirksam als ZnO. (Glastechn. Ber. 14. 279— 81. Aug. 1936. Berlin, Siemensstadt, 
Osram-Maschinenglaswerk.) RÖLL.

Bernard Long, Über gewisse Eigenschaften der „vielzelligen“  Gläser. Das neuartige 
Schaumglas besitzt in sich geschlossene Poren zwischen 0,5 u. 4,5 mm Durchmesser. Die
D. hegt zwischen 0,3 u. 0,5, die Hohlräumigkeit kann 88% erreichen. Für feinzeiliges
Glas wurde eine Festigkeit von 45 kg/qcm ermittelt; Glas mit mittelgroßen Poren 
erreichte 41 kg/qcm. Die Wärmeleitfähigkeit erreicht bei grobporigem Glas zwischen 
24 u. 60° K  =  0,107 u. bei mittelporigem Glas zwischen 16 u. 45° K  =  0,140. Auch 
die schallisolierende Wrkg. des Schaumglases ist bedeutend. Vf. behandelt zum Schluß 
die möglichen Verwertungen des Schaumglases. (Céramique, Verrerie, Emaillerie 4- 385 
bis 388. Verre Silicates ind. 7. 365—68. 1936. Zentral-Lab. Glaceries Compagnie de 
Saint-Gobain.) PLATZMANN.

I. O. Tomaschewitsch, Eine Wanne mit geringer Kapazität und hoher Leistung
nach der Konstruktion von Trussoiv-Kusmitsch. Der Konstrukteur ging von dem Ge
danken aus, die Läuterung des Glases sich nicht in Längsrichtung der Wanne, sondern 
in die Tiefe vollziehen zu lassen. Die Wanne hat eine geringe Oberfläche (13,75 qm), 
aber eine ungewöhnliche Tiefe (1,8 m). Das geläuterte Glas wird in der tiefsten Stelle 
der Wanne abgezogen u. durch einen Kanal der getrennt aufgestellten Arbeitswanne 
zugeleitet. Die Tagesleistung beträgt 20 t Glas. Konstruktionszeichnungen u. Betriebs
daten siehe Original. (Keramik u. Glas [russ.: Keramika i Steklo] 12. Nr. 6. 18— 21. 
Juni 1936.) RÖLL.

L. J. Trostei, Quarz als Entglasungsprodukt von glasiger Kieselsäure. Man hat 
beobachtet, daß Quarz ein Entglasungserzeugnis von glasiger Kieselsäure, die aus 
Glassand hergestellt, 4 Stdn. auf 1300° erhitzt wurde, ist. Eine andere Art von glasiger 
Kieselsäure, die auf dem Markt war, wurde unter gleichen Bedingungen nicht entglast. 
Die Prüfung der verschiedenen Eigg. beider Proben glasiger Kieselsäure auf mkr., 
interferometr. u. röntgenograph. Wege lieferte keine Aufklärung für die Ursache des
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Entglasungsprozesses. (J. Amer. ceram. Soc. 19. 271—75. Okt. 1936. Baltimore, Res. 
Lab. Gen. Refractories Co.) P l a t z m a n n .

A. N. Jegorow, Der Einfluß der Zusammensetzung von Hochspannungsporzellan 
auf seine Eigenschaften. Inhaltlich ident, mit der C. 1934. I. 591 referierten Arbeit. 
(Arb. VT. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. 
wssessojusnogo Mendelojcwskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2. 
Teil 1. 504— 14. 1935.) R. K. M ü l l e r .

Robert Twells, Die Einwirkung von Salzsäure und Ammoniak auf die Eigen
schaften einiger wiederverarbeiteter Hassen. Wenn gewisse elektr. Porzellanmassen 
im trocknen Zustande verarbeitet werden, so entsteht ein feinverteilter Abfall von 
niedriger D. Werden aus diesen Abfällen Körper hergestellt, so besteht eine Tendenz 
zu blasiger Struktur u. zur Bldg. von Löchern nach dem Brennen. Die Blasenbldg. 
kann nicht durch Vakuumbehandlung vermindert werden; Naßmahlung steigert sogar 
die Blasencntstehung. Bei Verss. mit steigenden Zusätzen an HCl u. NH40H, ergab 
sieh im letzteren Fall eine Minderung der Blasenbldg. u. auch reduziertes Auftreten 
von Löchern in der Glasur nach dem Brand. (J. Amer. ceram. Soc. 19. 304— 06. Okt. 
1936. Toledo, Ohio, Electric Auto-Lite Co.) P l a t z m a n n .

L. E. Geyer und R. W . Metcalf, Ton. (Vgl. hierzu T y l e r  u . Me t c a l f ,
C. 1936. I. 3886.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Year- 
book 1936. 867— 75.) P a n g r it z .

Wilhelm Ahrens, Dia Ton- und Quarzitlagerstätten des Westenvaldes. (Z. dtsch. 
geol. Ges. 88. 438—47. 30/9. 1936.) P l a t z m a n n .

G. Berg, Die technisch nutzbaren Tone und Quarzite des nördlichen Niederschlesiens. 
(Z. dtsch. geol. Ges. 88. 429—30. 30/9. 1936.) P l a t z m a n n .

Maurice Deribere, Die Aufbereitung von Tonen. Dis bis vor kurzem vornehmlich 
empir. Aufbereitung der Tone ist in neuerer Zeit auf eine feste wissenschaftliche Grund
lage gestellt worden. Der Vf. behandelt an Hand der vorliegenden Literatur zunächst 
den Koll.-Zustand, dann die Konz, der H-Ionen u. die Bedeutung des pH-Wertes u. 
schließlich Osmose u. Elektroosmose. (Brit. Clayworker 45- 211— 15. 15/10. 
1936.) " P l a t z m a n n .

Albert Vasel, Eine neue Kaolin-Tontheorie und ihre Auswirkungen auf dem Gebiete 
der Keramik und Geologie. Die Siallito Kaolin, Ton u. Allophan sind Aluminium- 
hydrosilicate, die bei 120° getrocknet die theoret. Zus. Al20 3-2 Si02-2 H20  besitzen. 
Vom Allophan, einem HC1-1. Gel fallen nur geringe Vertreter in diesen Bereich; die 
Zus. ist sehr schwankend. Kaolin u. Ton sind krystallisierte Mineralien, die von HCl 
nur schwer angegriffen werden, aber in konz. H2S04 u. H3P 04 1. sind. Die neue Formel 
für Ton ist 2 Al20 3-4 Si02-3 H20  u. für Kaolin 6Ä120 3-12 Si02-9 H 20. Das Maß der 
Bildsamkeit hängt von der Mol.-Größe ab; diese nimmt also in folgender Reihe zu: 
Kaolin ->- Ton ->- Allophan. Änderungen können erfolgen, wenn Humusstoffe in den 
Sialhten vorhanden sind. Beim Brennen entsteht aus Kaolin Mullit mit Si02-Bei- 
mengung, aus Ton Metaton im theoret. Ausmaß. Aus diesem Verh. konnte ein Verf. 
zur Best. der einzelnen Bestandteile in einem Gemisch entwickelt werden. Der Si02-Geh. 
des Mullits, entstanden beim Kaolinbrennen, begründet die W.-Aufnahmefähigkeit 
gebrannten Kaolins bei den Tempp., bei denen bereits eine Verdichtung des Tons 
erfolgt ist. Die Entstehung der Siallitlager wird unter Verneinung der Pneumatolyse 
auf die atmosphär. Verwitterung tonerdehaltiger Gesteine im trop.-humiden Klima 
oder auf eine ihr in chem. Hinsicht völlig gleichende Zers, durch C02-haltigo Tiefen
wässer zurückgeführt. Einw. von Moorwässem ist nicht notwendig; sie trägt nur zu 
einer keram. Verschlechterung der entstehenden Sekundärgesteine infolge Abscheidung 
von Schwefelkies bei, führt aber zu einer Adsorption von Humusstoffen durch die 
Sekundärgesteine u. damit zu einer Erhöhung ihrer Bildsamkeit. Der Verlauf der 
Verwitterung von Feldspat über Glimmer zum Siallit wird als nicht bewiesen angesehen. 
Die Entstehung verschiedener Sialhte wird begründet mit der Zus. des Ursprungs
gesteins. Aus reinen Kalifeldspaten entsteht Kaolin, aus reinen Natronfeldspaten 
Ton, und aus reinen Kalkfeldspaten Allophan. In der Natur hegen die Feldspate in 
verschiedenen Mischungen untereinander vor; damit erklärt sich die Vielheit der 
Sialhte mit ihrem verschiedenen Verh. im rohen u. gebrannten Zustande in Abweichung 
der von der Theorie geforderten 3 Gruppen. Da die Zers.-Geschwindigkeit steigt im 
Sinne der Reibe Kali- -> -Natron- ->- Magnesia- Kalkfeldspat, tritt mit der Reihe 
eine leichtere Bldg. von Mooren infolge schneller Abführung der Basen ein. Hieraus 
folgt weitere Beschleunigung der Zers, unter Mitwrkg. von Humusstoffen. Die Zers.
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der Primürgesteine führt nicht zu den einzelnen Oxyden, sondern direkt zu den ver
schiedenen Sialliten. Die Allitisierung verläuft im trop.-ariden Klima aus den gleichen 
Ursprungsgesteinen oder durch Degradierung der Siallite, wenn sie nicht vor dem 
Einfluß anders gearteter Verwitterung, als zu ihrer Entstehung notwendig ist, durch 
sekundär erfolgte Ablagerungen, zumeist Kohle, geschützt werden. Laterit entsteht 
aus Alkalifeldspaten, Bauxit aus Kalkfeldspaten. Zur Entstehung von Sialliten sind 
schwach saure Zers.-Mittel notwendg; bei den Alliten muß angenommen werden, daß 
alkal. Bodenrk. vorgeherrscht hat. (Zbl. Mineral., Geol. Paläont., Abt. A. 1936. 
290—316. Braunschweig.) PLATZMANN.

Robert Twells, Das Spitztrocknungsverfahren, einige mögliche Anwendungen in 
der Keramik. Das Verf. der Entwässerung von Eil. auf dem Wege der Sprühtrocknung 
gewinnt steigende Bedeutung in der ehem. Industrie. Lsgg., Emulsionen, feste Sus
pensionen u. deren Kombinationen können so schnell, billig u. unter genauer Kontrolle 
getrocknet werden. Die durch Versprühen in einem Strom h. Luft getrockneten Teile 
neigen dazu, körnige, kugelige Form anzunehmen. Das Erzeugnis ist ein dichtes frei 
fließendes Pulver, das sich besonders eignet, automat. transportiert, verpackt u. 
trocken in Eormen gepreßt zu werden. Keram. Stoffe von niedriger D. können fl. 
aufbereitet werden u. durch Versprühen zu einem dichten, körnigen Material getrocknet 
werden, das leichter transportierbar ist u. weniger Staub enthält als gleiche Materiahen, 
die durch Trockenmahlung aufbereitet wurden. (Bull. Amer. ceram. Soc. 15. 311— 13. 
Sept. 1936. Toledo, Ohio.) P l a t z m a n n .

Kamillo Konopicky und Hans Kassel, Sintermagnesit. Es wurden Mischungen 
verschiedener Zus. im Vierstoffsystem Mg-Fe20 3-Si02-Ca0 hergestellt u. untersucht. 
Die Analyse des Rückstandes nach Behandlung mit 10%ig. NH4N 03-Lsg. wurde im 
Vergleich mit der Analyse des ursprünglichen Sinters herangezogen. Wird mit NH4N 03- 
Lsg. behandelt, so wird bei Abwesenheit von Kalk nur Magnesia gel. Der Rückstand 
entspricht einem Gemisch von Mg-Orthosilicat u. Magnesiumferrit. Ist dagegen Kalk 
vorhanden, so gehen neben MgO der Hauptteil CaO u. ein Teil Si02 in Lsg. Der Rück
stand ist der gleiche wie im ersten Falle. Boi niedrigem oder fehlendem Si02-Geh. u. 
anwesendem CaO sind 2Ca0-Fe20 3 bzw. dessen Rk.-Prodd. mit MgO vorhanden. 
Fe20 3 zeichnet sich in diesen Verbb. durch gesteigerte Rk.-Fähigkeit aus. Es bildet 
mit Schwefelnatriumlsg. Sulfide, wobei 3 S in ein Mol Fe20 3 aufgenommen wurden. 
Weiter wird dieses Fe20 3 durch konz. Na-Tartratlsg. aufgenommen. Aus beiden, in 
ihren Ergebnissen übereinstimmenden Rkk. kann auf die Menge der vorhandenen 
Calciummagnesiumferrite geschlossen werden. Bei steigendem Si02-Geh. wird die Menge 
der Calciummagnesiumferrite immer kleiner, um bei einem Verhältnis CaO: Si02 =  1 
vollkommen zu verschwinden. Solange Calciumferrit-Rkk. auftreten, liegt ein Teil 
der Si02 als Dicalciumsilicat vor. Bei Si02-Überschuß tritt Monticellit auf. Selbst 
feinverteilte Mischungen von MgO mit Fe20 3 u. CaO führen nach 1-std. Brand auf 1500° 
nicht zu vollständiger Rk., da stets freier Kalk zurückbleibt, welcher naturgemäß 
mit steigenden Kalkanteilen der Mischung zunimmt. Werden dagegen zunächst CaO 
u. Fe20 3 verbunden u. diese dann der MgO zugegeben, so bleibt kein freier Kalk zurück. 
Unterss. an 3 verschiedenen Sintermagnesiten ergeben die Anwendbarkeit der vor
geschlagenen Prüfverff. Die Ergebnisse stimmen mit Dünnschliffbeobachtungen überein. 
Die Analyse des Sintermagnesits ist kein Maßstab für die Menge der auftretenden 
Verbb. (Ber. dtsch. keram. Ges. 17. 465— 83. Okt. 1936.) P l a t z m a n n .

B. C. Burgess, Pyrophyllit—• eine neuartige Entwicklung —  das Gerhardtvorkommen. 
Das in Nordkarolina belegene Pyrophyllitvork. ist einzig in seiner Art hinsichtlich 
Größe, Reinheit u. Zugänglichkeit. Es werden Entdeckung, Abbau u. Entw., wie 
die geolog. u. mineralog. Verhältnisse beschrieben. Mitteilungen über Probennahme 
analyt. Zus. u. Produktionsverff. (Bull. Amor, ceram. Soc. 15. 299— 302. Sept. 1936. 
Spruce Pine, Nord-Karolina, Tennessee Min. Prod. Corp.) P l a t z m a n n .

A . F. Greaves-Walker und C. W . Owens, Die Ausdehnung von Pyrophyllit. 
Zwischen mäßiger Rotglut u. 871° erleidet Pyrophyllit eine plötzliche Ausdehnung. 
Wenn diese abgeschlossen ist, schwindet das Material, das feiner als ein 60-Maschensieb 
ist. Die Ausdehnung beruht auf physikal. Änderungen bei der Entwässerung. Die 
Größe der Ausdehnung hängt von der Korngröße der Teilchen ab. Tonzusätze haben 
die Tendenz, sowohl die Ausdehnung wie die folgende Schwindung herabzumindem. 
Wenn Pyrophyllitnadeln von makroskop. Größe anwesend sind, so verursachen diese 
Reißen der M. beim Brennen. (Bull. Amer. ceram. Soc. 15. 303—05. Sept. 1936. 
Raleigh, N. C., Univ. North Carolina, Dept. ceram. Engng.) P l a t z m a n n .
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T. Yoshii, Über die wärmedämmende Ausmauerung eines ZementdreJiofens. Die 
Temp.-Verteilung längs der Oberfläche eines 49,4 m langen Drehofens wurde gemessen. 
In diesem Drehofen war zwischen die feuerfeste Schamotteverkleidung u. die Ofen
wand eine Schicht von schlecht wärmeleitfähigen Steinen eingebaut. Der Wärme
verlust durch Strahlung u. Konvektion konnte durch diese Isolierung um 45% herab
gedrückt werden, berechnet mit der Formel von L a n g m u ir  für die Konvektion u. 
von N u s s e l t  für die Strahlung. Da in der Sinterzone die Isolierung nicht angebracht 
war, ging der Wärmeverlust am gesamten Ofen nicht um 45% zurück, sondern nur von 
7,0 auf 5,5%, bezogen auf die aufgewendete Kohlenmenge. Beim Anheizen der Öfen 
wird die isolierende Ausmauerung stark auf Druck beansprucht wegen der Wärme
dehnung des innenliegenden feuerfesten Mantels. Diese Druckbeanspruchung lag bei 
20 kg/qcm. Die Leistungsfähigkeit (Kapazität) des Drehofens ging durch die Aus
mauerung infolge Querschnittsverringerung um 5% zurück. Auf Grund der Messungen 
an allen in Japan arbeitenden Drehöfen wird die Kapazität C für das Trockenverf. 
durch die folgende Gleichung gegeben: C — k- F-e- 0,00045 7. y  Jst das Volumen des 
Drehofens innerhalb der feuerfesten Auskleidung. (J. Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 
39. 204B— 206B. Juni 1936. [Nach engl. Ausz. ref.]) E l s n e r  v . G r o n o w .

J. Arthur Swenson und E. P. Flint, Verteilung der Klinkermineralien im Port
landzement. 13 Zemente verschiedenster Herkunft wurden durch Windsichtung in die 
folgenden 5 Kornfraktionen zerlegt: 0—7 fi, 7—22 /i, 22— 40 /.¡, 40—55 ¡i u. >  55 ¡i. 
Die Mineralzus. dieser Fraktionen wurde aus ihrer Bruttoanalyse nach BoGUE errechnet. 
In den feinsten Kornfraktionen ist mehr CaO u. damit Triealciumsilicat enthalten 
als in den groben, die besonders reich an Dicalciumsilicat sind. Die Verbb. Tricalcium- 
aluminat C3A u. Tetracalciumaluminatferrit C4AF, die bei hohen Tempp. in der Sinter- 
schmelze des Klinkers vorhanden sind, werden nach der Feinmahlung in den gröbsten 
u. in den feinsten Komfraktionen in größerer Menge gefunden, als es dem Durchschnitt 
der Zemente entspricht. In der Fraktion 0—7 ¡i findet man meist etwa %  des im 
Zement insgesamt vorhandenen CaS04. Die Hydratationswärmen der 5 Komfraktionen 
wurden im Alter von 3, 7 u. 28 Tagen bestimmt; die Rk.-Geschwindigkeit nahm mit 
abnehmender spezif. Oberfläche ebenfalls ab. Da sich die Hydratationswärmen nicht 
durch Summierung aus den Hydratationswärmen der reinen Klinkerminerahen be
rechnen ließen, wird gefolgert, daß sich B o g u es  Formel wegen der Ungleichgewichte 
im techn. Portlandzement nicht allgemein anwenden läßt. Die Lösungswärmen von
5 Zementen waren bis auf einen Fehler von nur ca. 1% die gleichen wie die aus den 
Lösungswärmen der einzelnen Klinkermineralien durch Summierung gebildeten. Die 
Mengen der Mineralien im Klinker wurden dazu an 7 Dünnschliffen jedes Zements 
mkr. bestimmt. Wird die gleiche Rechnung mit den sich nach BOGUEs Formel ergeben
den Mengen der Klinkermineralien durchgeführt, so ergibt sich kein guter Anschluß 
an die experimentell bestimmten Lösungswärmen. Diese betrugen in einer Mischung 
von 648,5 g 2-n. HN03 mit 11,5 g 48%ig. H2F2 bei 20°: C3S 631 cal/g, C2S 562 cal/g, 
C4AF 582 cal/g, C3A 797 cal/g, MgO 875 cal/g. Die Lösungswärme des Klinkers selbst 
lag bei 585 cal/g. Im Mittel war der mkr. bestimmte C3S-Geh. der Zemente um 6%  
größer als der nach B o g u e s  Formel berechnete; diesem Ungleichgewicht entsprach 
eine im Mittel um 12 cal/g größere Lösungswärme des Klinkers bei 20°. Der mkr. 
ermittelte C4AF-Geh. war mit 16,3% im Mittel um 1,6% größer als der nach B o g u e s  
Formel errechnete. Bei der themiochem. Auswertung der Messungen wurde das im 
fertigen Klinker in einer Menge von 1— 6% auftretende Glas willkürlich mit der 
Lösungswärme des krystallinen C3A in Rechnung gesetzt. Wegen dieser geringen 
Menge des Glases kann durch diese Annahme kein großer Fehler im Endergebnis 
entstehen. (J. Res. nat. Bur. Standards 17. 261— 76. Aug. 1936.) E l s n e r  v. G r o n o w .

Shoichiro Nagai und Masamichi Takahara, Untersuchungen über den Einfluß 
verschiedener Fluoride auf die Sinterung von Portlandzementrohmischungen. Die Er
leichterung der Sinterung beim Brennen von Portlandzement bei Zusatz eines Abfall- 
prod. bei der Superphosphatherst. war proportional dessen Geh. an NaF (25%)- Zusatz 
von 0,5—1% CaF2, NaF oder MgF2 begünstigt die Sinterung der Portlandzemente in 
der gleichen Weise wie die der Klinkermineralien, die früher untersucht wurde (C. 1936.
II. 846). (J. Soe. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 183 B—84 B. Juni 1936. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) E l s n e r  v . G r o n o w .

Kei-ichi Akiyama, Untersuchungen über Spezialportlandzemente. V. Über die 
Kaltlagerung plastischen Mörtels aus Mangan-Chrom-Portlandzement. (IV. vgl. C. 1936-
I. 4785.) Die Portlandzemente mit einem Geh. von 1% Cr20 3 u. ca. 0,8% Mn20 3



haben eine etwas größere Erhärtungswärme als die n. Portlandzemente u. eignen sich 
daher gut für das Betonieren bei kühler Witterung. Bei Erhärtung in W. von ca. 0° 
wurden mit dem Mangan-Chromzement ähnliche Festigkeiten erzielt wie mit einem 
n. Portlandzement bei 17°. (J. Soc. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 105 B— 107 B. 
1936. Japan, Waseda-Univ., Inst. f. angew. Chem. [Nach engl. Ausz. ref.]) Gp.OX.

Rudolf Barta, Die Sulfatzemente. Überblick über Entw. u. Eigg. mit eigenen 
Unteres, über die Druckfestigkeit von Zementen in Abhängigkeit von der Menge eines 
Gipszusatzes. Als Sulfatzemente kann man allgemein solche bezeichnen, deren S03- 
Geh. über die für jedes Land geltende Norm hinausgeht, z. B. über 3 % . Die Verss. 
mit tschech. Zementen ergeben optimale Druckfestigkeit bei einem Zusatz von ca. 5%. 
Auch die mit Sulfatzementen hergestellten Mörtel zeigen gute Dauerfestigkeit. Als 
Baustoffe weisen die Schlackensulfatzemente besonders wertvolle Eigg. auf, jedoch 
sollten die Portlandsulfatzemente weitergehende Beachtung finden. (Chem. Obzor 11.
6— 9. 30— 34. 29/2. 1936.) R . Iv. Mü l l e r .

E. B. R. Prideaux und B. G. Limnier, Die Zerstörung von Zement. Teil II. Der 
Einfluß von Kohlensäure. Tonerdezement. (I. vgl. C. 1936- I. 407.) Kleine Zylinder 
aus Zementmörtel von 17 mm Durchmesser u. 9,5 mm Höhe wurden bei 25° in reinem 
mit CO« gesätt. W. gelagert u. die Abhängigkeit von dessen elektr. Leitfähigkeit von 
der Zeit bestimmt. Nach 18—21 Stdn. wurde ein Leitfähigkeitsmaximum gefunden; 
bis zu diesem Zeitpunkt fand die Bldg. von Calciumdicarbonat statt u. Ca(OH)2 befand 
sich nicht in der Lsg., da deren pn-Wert nur 7,95 betrug. Auf Grund der bekannten 
Ionengleichgewichte in der Lsg. u. der Beweglichkeit der Ionen wird geschlossen, daß 
sich oberflächlich auf dem Mörtel gebildetes Dicarbonat zunächst immer 'nieder mit 
Ca(OH)2, das aus dem Mörtelinnern herausdiffundiert, zu CaC03 umsetzt, das schließlich 
eine oberflächliche Schutzschicht bildet. Dabei fällt der C02-Druck der Lsg. u. die 
Ionen sind in den Konzz. vorhanden, die dem Gleichgewicht zwischen atmosphär. 
C02 u. festem CaC03 entsprechen. Die Löslichkeit dieser Verb. in Ggw. von CO, für 
p =  la t  ist 0,0106 Mol/1 ==> Ca" u. 0,0212 Mol =  2HCO:/.  Die berechnete Leitfähigkeit 
beträgt 2,24-10~3, während das beobachtete Maximum der Leitfähigkeit 8 -IO-4 betrug, 
was einer Konz, von 3,75-10~3 Dicarbonat entspricht. Der Rest ist als Carbonat vor
handen. -— Der Anstieg der Leitfähigkeit reinen W., in dem Mörtel lagerten, mit der 
Zeit beruhte allein auf der Menge des gel. Ca(OH)2. Diese wurde durch eine Carbonati- 
sierung der Oberfläche der Mörtelkörper von ca. 3 mm Stärke bei der Best. der gel. 
Menge nach 2 Tagen auf 14% herabgesetzt. Die Carbonatisierung der Mörtel erhöht 
ihre Festigkeit im trockenen, nicht aber im nassen Zustand. —  Messungen der aus 
Tonerdezementmörteln gel. Mengen ergeben eine anfänglich stärkere, nach wenigen 
Tagen aber schon erheblich geringere Löslichkeit in W., als bei den Portlandzementen 
gefunden wurde. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 117— 19. 1/5. 
1936.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

L. Krüger, Mischen von Zement und Zusatzstoffen bei der Betonbereitung auf der 
Baustelle. Beton wurde mit 250 kg/cbm eines Zements hergestellt, der 30 bzw. 50% 
Traß enthielt. Zahlreiche Prüfungen der Wasserdurchlässigkeit u. der Druckfestigkeit 
des Betons ergaben Gleichwertigkeit des Zusatzes von Traß auf der Baustelle im Ver
gleich mit dem fabrikmäßig gemischten Prod. (Zement 25. 760— 62. 29/10. 
1936.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

E . Bühlmann, Das Schwitzen des Betons. Durch das Verdichten des Betons durch 
Stampfen erfährt das Anmachwasser einen hydrostat. Überdruck. Dadurch wird eine 
Porenwasserströmung verursacht, die bei schlecht wasserdurchlässigem Untergrund 
sogar an die Oberfläche steigt, wo gerade gestampft wird. Die Menge des abgegebenen 
W. ist teilweise abhängig von der Durchlässigkeit des Frischbetons. Bei Tonböden 
wird ein Überdruck infolge Zusatzbelastung zunächst durch Spannungen im W. auf
genommen u. nur sehr langsam auf die Feststoffteilchen übertragen, weil der Ton schi
undurchlässig ist. Das W.-Haltungsvermögen der Tone wird vorwiegend durch den 
großen Prozentsatz schuppenförmiger Teilchen verursacht. Mischungen von 75% 
Sand mit 25% Glimmer verhielten sich daher wie fette Tone. Zugabe von Brechsand 
zum Beton verbessert die Wasserhaltung mehr als Zusatz runder Körner. Da die Er
fahrung lehrt, daß Zemente mit gleicher Korngrößenverteilung dennoch eine ver
schiedene Schwitztendenz ergeben, wird ein größerer Geh. an schuppenförmigen Teilchen 
in den gut wasserhaltenden Zementen vermutet. (Zement 25. 763—64. 29/10. 
1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .
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Joseph De forges, Moderne Fabrikation von hydraulischen Kalken. Es werden 
zunächst die wissenschaftlichen Grundlagen der Fabrikation von hydraul. Kalken 
besprochen. Hierauf folgt eine Übersicht über moderne Maschinenanlagen. (Rev. 
Matériaux Construct. Trav. publ. 1935. 4— 6. 34—37. 69—71.) GOTTFRIED.

M. F. Goudge, Gestehmvolle. Es werden die im Niagarabezirk gelegenen Roh- 
vorkk. , die einen schieferigen, tonhaltigen Dolomit darstellen, beschrieben. Die Herst. 
erfolgt durch Schmelzen in einem Kupolofen u. durch Zerlegung des aus dem Ofen 
tretenden Schmelzstroms mittels Dampf in Fasern. Die Gesteinswolle findet vornehm
lich Verwendung zur Wärmeisolierung von Häusern; auch zur Isolierung von Rohren ist 
sie geeignet. (Canad. Min. metallurg. Bull. Nr. 293. 623—34. Sept. 1936.) P l a t z m a n n .

R. H. Heilman, Wärmeisolation gegen Luft. Die vom Vf. angegebene Methode 
gestattet die Berechnung der erforderlichen Dicke für Isolierschichten. Außerdem wird 
an Hand von Tabellen u. graph. Darstst. die Wärmeleitfähigkeit verschiedener Iso
lationsstoffe angegeben. (Ind. Engng. Chem. 28. 782—86. 1936.) D p.e w s .

Karsten, Neuerungen der Mikroskopiertechnik im Dienste der keramischen Industrie. 
(Céramique, Verrerie, Emaillcrie 4. 389— 93. Okt. 1936.) P l a t z m a n n .

Pierre Renault, Versuch der Unterscheidung fayenze- und porzellanartiger, 
keramischer Erzeugnisse durch Anwendung des Differentialdilatometers von M. P. Ohe- 
venard (Arbeiten von Ma r c  L ä r c h e  v è q u e l ). Vorschläge zu einer neuartigen Ein
teilung keram. Fabrikate zwecks genauerer Identifizierung des Charakters des jewei
ligen Materials. (Céramique, Verrerie, Emaillerie 4. 95—98. 141— 46. März 1936. 
Vierzon, École nat. professionnelle.) PLATZMANN.

Lucien Arnaud, Prüfungen der hydraulischen Bindemittel. (Vgl. C. 1935. II. 3146.) 
In der Materialprüftechnik übliche Apparate für die Best. der Biege- u. Haftfestigkeit 
von Zementmörteln, ihrer Durchlässigkeit u. Raumänderungen bei chem. u. Temp.- 
Beanspruchungen werden beschrieben. (Rev. Matériaux Construct. Trav. publ. 1935. 
225— 29.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

J. Eiduks, Eine schnelle Methode zur Iieinheitsgradbeslimmung der technischen Gipse. 
Auf der Beobachtung, daß die Farbintensität eines Pulvers in einer Fl. mit ähnlichem 
Lichtbrechungskoeff. zunimmt, läßt sich ein Verf. aufbauen, das zur schnellen Best. 
des CaS04-Geh. von techn. Gipsen dient. Um solche durchzuführen, muß man die 
feinen Gipssteinproben zunächst in einem Tiegel bei 450 oder 900° in einem elektr. 
Ofen 1 Stde. lang erhitzen, damit organ. Verunreinigungen zersetzt werden. Aus 
derart gebranntem Gips wird eine Skala durch Mischen des reinsten techn. Gipses 
mit unreineren Arten derart bereitet, daß der Geh. an CaS04 bei der folgenden Skala- 
probe immer um 1%  zunimmt. Diese Mischungen werden in Probiergläschen mit 
soviel techn. Bzl. übergossen, bis die M. bedeckt ist. Diese so zubereiteten Gipsproben 
von bekanntem CaS04-Geh. besitzen verschiedenen Dunkelheitsgrad u. zwar in Richtung 
von den reinsten nach den unreineren. Durch Vergleich dieser empir. Skala läßt sich 
der CaS04-Geh. alter unbekannter Gipssorten leicht ermitteln. Die zu untersuchende 
Probe wird soviel CaS04 enthalten wie die Skalaprobe von gleichem Dunkelheitsgrad. 
Der Genauigkeitsgrad der Best. beträgt 1—2°/0. (Latvijas Univ. Raksti [Acta Univ. 
Latviensis] Chem. Ser. 3. 1— 10. 1936. Riga, Univ., Chem. Fakultät. [Orig.: lett.; 
Ausz. : dtseh.]) P l a t z m a n n .

Alexander Kreidl, Wien, Glasierverfahren. Vor Durchführung der Glasierung 
ohne Untergrundglasur versieht man die Gegenstände mit einer dünnen Schicht, die 
im wesentlichen aus spinellartigen Oxyden besteht. Hierzu trägt man auf die von Rost 
u. Sinter nicht zu befreienden u. auch nicht vorzubeizenden Flächen eine Mischung 
z. B. aus 100 (Teilen) W., 5 Fe20 3, 4 NiO, 20 CaF?, 45 B„03, 10 Ton auf u. erhitzt 
nach dem Trocknen während 3—10 Min. in einer nicht mehr als ca. 4— 5% freien 0 2 
enthaltenden Atmosphäre auf Tempp. von 750—800°. Nach Erzeugung der fraglichen 
Oxydschicht können auch schadhafte Glasurstellen ausgebessert werden. Hierzu dient 
örtliche Erhitzung mit reduzierender Flamme nach Aufträgen einer geeigneten Mischung. 
<Ung. P. 114 353 vom 2/11. 1934, ausg. 15/5. 1936. Oe. Prior. 4/11. 1933. Zus. zu 
Ung. P. I I I  108; C. 1935. II. 4508.) ' M a a s .

Mid-West Abrasive Co. und Royal H. Rizor, Detroit, Mich., V. St. A., Schleif
mittel. Um die Schleiffahigkeit von gekörntem Granat zu verbessern, wird dieses Mineral 
mit einem Alkalihalogenid, z. B. einem eutekt. Gemisch von 2 NaCl u. 1 NaF, vermischt, 
worauf das Gemisch bis dicht unter den F. des Alkalisalzes (etwa 650°, 30 Min.) in
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Ggw. von 0 2 erhitzt wird. Nach dem Abkühleu werden die beiden Stoffe wieder ge
trennt. (A. P. 2 050212 vom 22/4. 1935, ausg. 4/8. 1930.) H o f f m a n n .

Independent Grinding Wheel Co., Inc., übert. von: Cecil E. Wilson, Covington, 
La., V. St. A., Herstellung von Schleifscheiben. Ein Gemisch aus Schleifkömem, Ton, 
-MgO u. einer wss. MgCl,-Lsg. wird verformt. Nach dem Erhärten wird die M. ent- 
formt u. von der Oberflächenschicht befreit. (Can. P. 356161 vom 4/2. 1935, ausg. 
25/2. 1936.) H o f f m a n n .

Duro-Ray Ltd., übert. von: Albert Moore Barnes, London, England, Spiegel
herstellung. Zum Schutz der spiegelnden Ag-Schicht wird diese clektrolyt. zuerst mit 
Cu u. dann mit Pb überzogen. (Can. P. 356 929 vom 24/6. 1935, ausg. 31/3. 1936.
E. Prior. 8/2. 1934.) Ma r k h o f f .

Duro Ray Ltd., London, Verspiegelungsverfahren. Die Komponenten der Ver- 
silberungslsg. werden mit Umgebungstemp. (18°) als Fl.-Strahlcn vermischt; mit dem 
gemischten Strahl wird zu die versilbernde, bei Umgebungstemp. (18°) gehaltene 
Unterlage unter ständiger Bewegung u. mit der Maßgabe bespült, daß die VersUberungs- 
lsg. lediglich so lange mit der Unterlage in Berührung bleibt, als sie festhaftendes, lücken
lose Überzüge bildendes, kolloidales Ag abscheidet, z. B. 10— 15 Sek. lang. Die Ag- 
Schicht läßt man lediglich zu einer im voraus festgelegten Dicke anwachsen u. überzieht 
sie dann in einer mit Zusätzen wie Pepton oder Nelkenöl versehenen Pb(CIO.,)2-Lsg. 
elektrolyt. mit einer 0,005 mm dicken, gleichfalls lückenlosen u. kolloidalen Pb-Schicht. 
(Ung. P. 114 915 vom 4/6. 1935, ausg. 15/9. 1936.) Ma a s .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint Gobain, 
Chauny & Cirey, Paris, Härten von Glas, dad. gek., daß die zu härtende Glasoberfläche 
mit aus Metallborsten gebildeten Bürstenflächen in Berührung gebracht u. hierdurch 
schroff gekühlt wird. — Vorr. (D. R. P. 634 628 K l. 32 a vom 17/7. 1935, ausg. 
31/8. 1936. F. Prior. 10/4. 1935. F. P. 800 321 vom 10/4. 1935, ausg. 2/7. 
1936.) K a r m a u s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Waldemar Kauf
mann, Frankfurt a. M., und Everhard Bungartz, Frankfurt a. M.-Griesheim), Her
stellung von ultravioletldurchlässigen Gläsern nach Patent 633 269, dad. gek., daß der 
Glassatz neben Bariummetaphosphat Aluminiummetaphosphat enthält. (D. R. P. 
634 698 Kl. 32 b vom 21/5. 1931, ausg. 1/9.1936. Zus. zu D. R. P. 633 2ß9 ; C. 1933.
II. 3471 [F. P. 751 524].) K a r m a u s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Everhard Bun
gartz, Frankfurt a. M.-Griesheim, und Waldemar Kaufmann, Frankfurt a. M.), 
Herstellung von ultraviolettdurchlässigen, farblosen, gut u-asserbeständigen Gläsern nach 
Patent 633 269, dad. gek., daß der Glassatz neben Bariummetaphosphat bis etwa die 
gleiche Menge Calcium- oder/u. Magnesiummetaphosphat enthält. (D. R. P. 634699  
Kl. 32 b vom 28/11. 1931, ausg. 1/9. 1936. Zus. zu D. R. P. 633 269; C. 1933. II. 3471 
[F. P. 751 524].) K a r m a u s .

A . Cleve von Euler, Guldsmedshyttan, Schweden, Aufbeu-ahren von maschinell 
hergestelltevi Fensterglas. Zur Vermeidung von Fleckcnbldg. beim Aufbewahren in 
Fächern o. dgl. wird das Glas zwecks Abschlusses der Luft mit Steinöl, Petroleum 
oder einer anderen in W. ganz oder fast uni. Fl. oberflächlich behandelt, z. B. durch 
Besprühen. (Schwed. P. 86 664 vom 20/3. 1935, ausg. 23/6. 1936.) D r e w s .

Libbey-Owens-Ford-Glass Co., übert. von: Joseph D. Ryan und George
B. Watkins, Toledo, O., V. St. A., Sicherheitsglas. Als Klebemittel für die aus einem 
Cellulosederiv. oder Kunstharz bestehende Zwischenschicht eignen sich Stoffe aas 
jeweils dem gleichen Material, deren polare Gruppen (COOH-, OH-, COH- u. CO-) 
durch Teilhydrolyse vermehrt worden sind. -— Für eine Celluloseacetatzwischenschicht 
verwendet man als Klebmittel 50 (Teile) Celluloseacetat, die 2 Stdn. in 834 W., 7 konz. 
HCl u. 11 75°/0ig. H4P20 7 auf 95° erwärmt worden sind, gemeinsam mit Weichmachern.
— Entsprechend werden 20 g Vinylacetat +  Vinylchloridmischpolymerisat gel. in 
400 ccm Aceton mit einem Gemisch von 25 ccm konz. HCl u. 75 ccm Aceton im Sieden 
gehalten. Celluloseäther werden analog mit einem Bleichmittel (z. B. KMn04) oder 
W. behandelt. —  Die verfahrensgemäß hergestellten Klebmittel können auch als selbst
ständiges alleiniges Zwischenschichtmaterial Verwendung finden. (A. PP. 2 042 485 
U- 2 042486 vom 27/8. 1934, ausg. 2/6. 1936.) Sa l z m a n n .

Dupont Viscoloid Co., Wilmington, Del., übert. von: John W . Haught, Arling- 
ton, N. J., und Ernest Rodman, Marshallton, Del., V. St. A., Verbundglas, gek. durch 
eine Zwischenschicht aus z. B. 100 (Teilen) Celluloseacetat, 76 Diätliylenglykol-

XIX. 1. 11
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dipropionat, 60 A. u. 20 Aceton. Statt des Weichmachungsmittels, welches für die 
Plastizität u. Lichtheständigkeit der splitterauffangenden Schicht von erheblicher 
Bedeutung ist, können Homologe bzw. Äther mehrwertiger Alkohole, die mit anderen 
niedrigen Fettsäuren verestert sind, oder deren Mischungen gegebenenfalls auch mit 
anderen Weichmachern Verwendung finden. Verpreßt wird in Abwesenheit eines 
Klebmittels bei 135—170° u. etwa 14 at. (A. P. 2040 937 vom 21/7. 1934, ausg. 
19/5. 1936.) Sa l z m a n n .

William Feldenheimer, London, England, Bleichen von Ton. Feuchter Ton wird 
in Ggw. eines Red.-Mittels, wie H2S03, mit einer Lsg. von K2Cr20-, behandelt. (A. P.
2 053 329 vom 23/8. 1935, ausg. 8/9. 1936. E. Prior. 19/10. 1934.) H o f f m a n n .

Hubert Wagner, Stuttgart, Herstellung von als Puzzolane zu verwendendem ge
branntem Ton. Ton wird in einer mindestens im wesentlichen von S oder S-Verbb. 
freien Atmosphäre gebrannt u. zwar entweder unter Verwendung von S-freien Brenn
stoffen oder in Öfen mit indirekter Befeuerung des Brenngutes. (D. R. P. 636 703 
Kl. 80b vom 5/12.1934, ausg. 15/10.1936.) H o f f m a n n .

M. Perkiewicz, Ludwikowo, Polen, Erzeugung von Tonwaren mit reinfarbiger 
Außenfläche. Die Tonwaren werden vor dem Brennen mit einer harzhaltigen, zu
gleich W. u. eine organ. Fl. enthaltenden Aufschlämmung überzogen. Diese organ. 
Fl. soll das Harz lösen u. eine größere Dampfspannung als W. besitzen. Farbig bren
nende Tone oder Farboxydc können der Aufschlämmung zugesetzt werden. An Stelle 
des Harzes können auch Resinate, wie Fe-, Mn-, Co- u. insbesondere Ba-Resinat, ver
wendet werden. (D. R. P. 635 521 Kl. 80b vom 28/4. 1935, ausg. 21/9 1936.) H o f f m .

Hermann Döhler, Lauf, Pegnitz, Herstellung eines leichten, feuerbeständigen 
Pulvers. Organ. Stoffe, welche feinst verteilte anorgan. Stoffe enthalten, z. B. Papier
staub, Altpapier o. dgl., werden bei Tempp. über 600° gebrannt. (D. R. P. 636128  
Kl. 80b vom 5/12. 1934, ausg. 3/10.1936.) H o f f m a n n .

N. V. voor Keramische en Chemische Industrie „Kero-Chimica“ , Amster
dam, Herstellen keramischer Körper durch Zusammenselzen einzelner Teilkörper. Nach 
dem Gießverf. hergestellte Teilkörper mit tixotropen Eigg. werden unter der Einw. 
kurzer schneller Schwingungen vereinigt. (D. R. P. 636254 Kl. 80a vom 19/12. 1931, 
ausg. 6/10.1936.) H o f f m a n n .

Soc. an. des Hauts-Fourneaux de la Chiers, Frankreich, Herstellung feuerfester 
Steine. Calcinierter Kalk oder Dolomit wird pulverisiert u. mit einer geringen Menge 
Fe20 3 oder Cr20 3 vermischt. Die M. wird erhitzt, damit sie keine Feuchtigkeit anzieht 
u. schließlich unter einem Druck von 300—1000 kg/qcm zu Steinen gepreßt, die bei 
1350— 1500° gebrannt werden. (F. PP. 799 930 u. 799 931 vom 26/3. 1935, ausg. 23/6. 
1936.) H o f f m a n n .

Babcock & Wilcox Co., Newark, N. J., übert. von: Charles L. Norton jr., 
Boston, Mass., V. St. A., Feuerfeste Gegenstände. Um die Bldg. von Mullitkrystallen 
beim Erhitzen von Gegenständen aus Aluminiumsilicaten bei verhältnismäßig niedrigen 
Tempp. zu ermöglichen, werden der Grundmasse vor dem Verformen glasbildende 
Stoffe von niedrigem F. zugesetzt, welche beim Erhitzen mit den Grundstoffen unter 
Bldg. eines höherschm. Glases in Rk. treten. Derartige Zusatzstoffe sind beispielsweise 
Borosilieatgläser, wie sie sich aus einem Gemisch aus 144 (Teilen) CaO, 55 Feldspat,
49 Na2COs, 925 Borax u. 18 Si02 beim Erhitzen bilden. (A. P. 2 051 964 vom 28/2.
1935, ausg. 25/8. 1936.) H o f f m a n n .

Quigley Co., Inc., übert. von: John McBride Knote, South River, N. J-, 
V. St. A., Feuerfeste Masse, bestehend aus einem Gemisch aus tonerdercichem Zement, 
gesintertem u. zerkleinertem Dolomit u. zerkleinertem Chromit. Die M. kann nach dem 
Anmachen mit W. zum Auskleiden von Öfen verwendet werden. (A. P. 2 051 002 vom 
23/12. 1932, ausg. 11/8. 1936.) H o f f m a n n .

Soc. d’Électrochimie, d’Électrométallurgie et des Aciéries électriques 
d’TJgine, Frankreich, und Clarence Jesse Brockbank, England, Herstellung feuerfester 
Massen. Graphit u./oder SiC werden gegebenenfalls in Ggw. eines organ. Bindemittels 
mit 5—10% Fe, Cr, Ni, Bin oder V, deren Legierungen oder deren Oxyden vermischt. 
Im letzteren Falle ist für die Anwesenheit eines Red.-Mittels Sorge zu tragen. Beim 
Erliitzen der M. bildet sich auf der Oberfläche eine Glasurschicht, welche die M. vor 
Oxydation schützt. Die aus dieser M. erzeugten Formlinge sind temperaturwechsel
beständig. Beispielsweise werden 36 kg Graphit, 60 SiC, 12 Sand, 16 einer Fe-Mn 
Legierung u. 50 Teer oder ein ähnliches organ. Bindemittel miteinander vermischt. 
(F. P. 800 855 vom 18/4. 1935, ausg. 21/7. 1936.) H o f f m a n n .
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Quigley Co., Inc., übert. von: John M. Knothe, South River, N. J., V. St. A., 
Feuerfeste Masse für Ofenauskleidungen, bestehend aus einem Gemisch aus getrocknetem 
Chromit, calciniertem MgO, tonerdereichem Zement (Schmelzzement) u. W. Das MgO 
ist so zu bemessen, daß sich mit dem A120 3 des Zementes beim Erhitzen der M. Spinell 
bildet. Die M. wird nach dem Erhärten auf der Ofenwandung auf Tempp. über 2300° E 
erhitzt. (A. P. 2051 0 0 3  vom 28/11. 1933, ausg. 11/8. 1936.) H o f f m a n n .

Southern States Portland Cement Co., Rockmart, Ga., V. St. A., Herstellung 
von Zement. Es werden zwei Klinker erbrannt, von denen der eine im wesentlichen 
aus Triealciumsilicat (I), der andere aus akt. Kieselsäure (II), CaO ■ A1,0, • 2 Si02, 
CaO-FeO'2 Si02 u. CaO-SiO, besteht. Die beiden Klinker werden in einem solchen 
Verhältnis miteinander vermischt, daß II ausreicht, um das beim Abbinden aus I 
freiwerdende CaO zu neutralisieren. (E. P. 447 722 vom 2/10. 193B, ausg. 18/6. 1936. 
A. Prior. 1/11. 1934.) H o f f m a n n .

Bryan F. Brice und Paul B. Brice, Cook County, Ul., V. St. A., Herstellung von 
Zementgegenständen. Zement wird mit einer überschüssigen W.-Menge angemacht, 
worauf dem Gemisch inerte Füllstoffe, Faserstoffe u. ein gepulverter, über 212° F schm. 
KW-stoff, z. B. Gilsonit, dem Harz, Terpentinöl u. chines. Holzöl zugesetzt sein können, 
zugemengt werden. Die M. wird über den Kp. des W. erhitzt u. durch Pressen verformt, 
wobei diese erhöhte Temp. so lange aufrecht erhalten wird, bis die letzten Reste der un
gebundenen Wässer verdampft sind. (A. P. 2 044 204 vom 28/4. 1936, ausg. 16/6.
1936.) H o f f m a n n .

S o c . Les Enduits céramiques Gergor, Frankreich, Herstellung von glänzenden
Zementüberzügen. Beliebige Baustoffe, wie Formlinge aus Zement, Stein, Holz o. dgl., 
werden zuerst mit einem Gemisch aus Zement, Casein, körnigen inerten Füllstoffen u. 
W. überzogen. Nach dem Trocknen wird dieser Überzug mit einem Gemisch aus 
Zement, Faserstoffen, wie Asbest, u. einer wss. Lsg. aus Alkalichlorid, z. B. NaCl, 
A1C13 u. CaCl2, bedeckt, welches eine glänzende Oberfläche bildet. Zur Erhöhung des 
Glanzes wird die Oberfläche noch lackiert. (F. P. 801 076 vom 22/1. 1936, ausg. 27/7.
1936. Belg. Prior. 23/1. 1935.) H o f f m a n n .

Frederick E. Miller, Cleveland Heights, O., V. St. A., Masse zum Färben und 
Wasserabweisendmachen von Zementgegenständen, bestehend aus einer alkoh. Farblsg., 
welche mit einem aromat. KW-stoff, wie Bzl.,Toluol, Xylol o. dgl., u. einem bituminösen 
Stoff, wie Steinkohlenteer oder Asphalt, vermischt ist. (A. P. 2 047 426 vom 1/4.
1935, ausg. 14/7. 1936.) H o f f m a n n .

Établissements Chollet-Lefèvre, Frankreich, Herstellung von Schaumbeton. Als
Stabilisierungsmittel für die Schaumblasen im Beton, welche durch Einrühren von 
Luft oder auf ehem. Wege erzeugt werden können, wird ein Gemisch aus 100 1 W.,
1 kg Na2C03, 2,2 kg Saponin u. 2 1 H CHO benutzt. Die Mischung wird nach Bedarf 
dem Mörtel zugesetzt. (F. P. 799 997 vom 30/3. 1935, ausg. 24/6. 1936.) H o f f m a n n .

Eugène Freyssinet, Frankreich, Beschleunigen des Abbindens und Erhärtens 
von Mörtelmassen. Das Verf. nach F. P. 797 786 kann auch unter Verwendung von 
Schlackenzementen oder von Schlacken enthaltenden Mörtelmischungen durchgeführt 
werden. (F. P. 46 772 vom 29/4.1935, ausg. 11/9.1936. Zus. zu F. P. 797 786 ; C.
1936. II. 2202 u. E. P. 453 555 vom 10/1. 1936, ausg. 8/10. 1936. F. Priorr. 15/1. u.
29/4.1935.) H o f f m a n n .

Robert Kuîtner, Wiesbaden, Deutschland, Verbesserung von Wasserglasmörteln 
durch Zusatz von zerkleinerten, blättchenförmig sich spaltenden Mineralien, wie 
Schieferarten o. dgl. Es soll ein Wasserglas verwendet werden, in welchem das Ver
hältnis Na^O : SiO 1: 4 beträgt. Säuren, insbesondere Huminsäuren, können der M. 
zugesetzt werden. (It. P. 322244 vom 14/7. 1934.) H o f f m a n n .

Carl Leiters, Deutschland, Herstellung von Emulsionen zum Wasserdichtmachen 
von Mörteln. In einer alkal. Lsg. werden Fettsäuren von hohem Mol.-Gew. oder Ge
mische solcher Fettsäuren mit verseifbaren ölen u. Fetten unter gleichzeitiger An
wendung nicht verseifbarer öle u. Fette in Ggw. eines Emulgierungsmittels u. von 
Schutzkoll. (Schleimstoffen, Sulfitablauge) emulgiert. Beispielsweise werden 5 (Teile) 
einer Fettsäure mit 6 Mineralöl u. 89 einer alkal. gemachten Lsg. von Eiweißstoffen 
u. Sulfitablauge vermischt u. zur Emulsion gebracht. (F. P. 800 709 vom 12/12. 1935, 
ausg. 17/7. 1936. D. Prior. 13/12.1934.) H o f f m a n n .

Noel Phillips, England, Plastische Masse zum Ausfüllen von Löchern in Wänden
o. dgl., bestehend aus einem innigen Gemisch aus Faserstoffen, pulverförmigen Füll
stoffen u. einem erhärtenden fl. Bindemittel, z. B. Zementmilch, einer Lsg. von Celluloid
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in Amylaoetat, Leinöl o. dgl. Als Faserstoff kommt in erster Linie Asbest zur An
wendung. (F. P. 800165 vom 31/12. 1935, ausg. 29/6. 1936. E. Priorr. 27/5. u. 2/11.
1935.) H o p f m a n n .

[russ.] Rodion Michailowitsch Michailow, Asbestbaumaterialien. Moskau-Leningrad: Onti
1930. (II, 373 S.) Rbl. 7.00.

Conado Rovini, II vctro. Trattato storieo-tecnico-scientifieo sulla fabricaziono del vetro
Pisa: U. Giardini 1935. 3 voll. (VII, 1410 S.) 8". .

V II. Agrikulturchemie. Schädlingsbekämpfung.
— , Eine neue Methode zur Herstellung von Superphosphat. (Vgl. C. 1936. II. 2775.) 

Es wird das kontinuierlich arbeitende M a x w e l l -Verf. geschildert. (Ind. Chemist 
ehem. Manufacturer 12. 333—38. 1936.) D r e w s .

N. K . Firschtenberg, Untersuchung des Iteaktionsteiles der kontinuierlichen Super
phosphatherstellung nach der Methode der Zerstäubungstrocknung. (Vgl. C. 1936. I. 1091.) 
Vf. untersucht den Einfluß der Rührgeschwindigkeit, Säurekonz., Temp., Rk.-Dauer 
bei der kontinuierlichen Zers, von Phosphoritmehl (0— 8%  Rückstand auf 100-Maschen- 
sieb) mit H2S04. Um eine fl., nicht erstarrte Mischung zu erhalten, ist eine Umfangs
geschwindigkeit des Rührers von 4,5— 6 m/sec anzuwenden. Das fertige Gemisch, 
das in den Trockner geht, soll 17— 19°/o W. enthalten, was einer H2S04-Konz. von 50° Be 
entspricht. Die Rk.-Temp. erreicht 102—106°, die Zers. 85—87%- Die notwendige 
Rk.-Dauer ist 15—20 Min. (Z. ehem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy- 
schlennosti] 13. 915—21. Aug. 1936. Ukrain. Inst. f. angew. physik. Chemie.) B a y e r .

Henri Coupin, Nutzbarmachung von Seealgen. Sie dienen in frischem oder fermen
tiertem Zustand als Düngemittel, insbesondere für Kartoffeln u. Zwiebeln. Durch 
Verbrennen erhält man aus ihnen eine im wesentlichen aus Na2C03 u. K 2C03 bestehende 
Asche. Für bakteriolog. Zwecke können die Algen vorteilhaft die Gelatine ersetzen. 
Die Gewinnung eines für Nahrungsmittelzwecke geeigneten Prod. („Kanten“ ) wird 
beschrieben. Es findet Verwendung bei der Herst. von Gelees, Pasteten, als Appre- 
tierungsmittel, Klärmittel für Wein, Bier o. dgl. Außer als Viebfutter werden gewisse 
Algen noch für bestimmte medizin. Zwecke benutzt. (Rev. sei. 74. 489—97. 22/8.
1936.) D r e w s .

G. Ruschmann, Die Zersetzung pflanzlicher und tierischer Rückstände im Boden,
Stalldünger und Kompost. Die Zers, der organ. Substanz im Boden wird ebenso wie beim 
Stallmist u. Kompost als Gärung angesehen. Im einzelnen wird die Zers, von Pektin, 
Cellulose, Hemieellulose, Lignin, Tannin, Fetten u. ölen besprochen, sowie die Eiw'eiß- 
zers. u. Umwandlung der N-haltigen Verbb., mit denen die Humusbldg. im Boden aufs 
engste zusammenhängt. Der Grad der Ammonifikation u. Nitrifikation wird durch 
das N : C-Verhältnis bestimmt, das nicht ziemlich konstant (1: 10) ist, sondern je nach 
klimat. Bedingungen u. Bodeneigg. erheblich nach oben u. unten schwanken kann; in 
engem Zusammenhang hiermit steht der Humifizierungsgrad des organ. Düngers. 
Umfangreicher Schrifttumsnaehweis. (Forschungsdienst 2. 245—58. 1/9. 1936. Lands
berg [Warthe].) L u t h e r .

Y. D. Wad und F. K. Jackson, Humusverbindungen und anorganische Düngemittel. 
Feldverss. mit Baumwolle zeigten, daß bei Verwendung von organ. Düngemitteln 
(Stalldung etc.) in genügenden Mengen eine Beigabe von Mineraldung nicht nötig ist. 
(Nature. London 137. 582. 4/4. 1936. Indore [Indien].) GKIMME.

H. Kuron, Die Umsetzungen des Düngerkalkes im Erdboden. Besprochen werden
die Umsetzungen von CaO, Ca(OH).. u. CaC03 im Boden, u. zwar unter anderem die 
zwischen Ca(ÖH), u. Bodenluft, die der Kalkdünger mit der fl. Bodenphase, sowie die 
von Ca(OH). u. CaC03 mit dem festen Bodenanteil, ferner die Formen des CaCO., im 
Boden u. die Bindung des Kalkes an den festen Bodenanteil. Einzelheiten im Original.
(Landwirtseh. Jb. 83. 601— 710. 1936.) L u t h e r .

J. S. Joffe und L. Kolodny, Kalifixierung im Boden. Orientierende Verss. 
ergaben, daß Silicate nicht für die Festlegung des K ; 0  in Frage kommen, daß jedoch 
verschiedene Phosphate, vor allem Al- u. Fe-Phosphate in hohem Maße befähigt sind, 
K  unausnutzbar bzw. unaustauschbar festzulegen. Aber auch das NH4-Ion kann 
K-fixierend wirken. Eingehende Mitteilunsen folgen. (Science, New York [N. S.] 84. 
232. 4/9.1936.) ‘ " " G r im m e .

T. R. Bhaskaran und V. Subrahmanyan, Neue Aussichten der Stickstoffixierung 
im Boden. (Vgl. C. 1936. II. 1049.) Die Prodd. der Gärungsvorgänge im Boden,
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flüchtige Fettsäuren u. deren Salze, sollen nach Verss. der Vfr. günstig auf die N-Fixie- 
rung einwirken. (Current Sei. 5. 78— 79. Aug. 1936. Bangalore.) G rim m e.

E. V. Bobko, T. V. Matveeva, T. D. Doubachova und A. I. Philippow, Unter
suchungen über die Absorption von Bor durch den Boden. Gefäß- u. Feldverss. ergaben, 
daß durch übermäßige Kalkung Bor im Boden unausnutzbar festgelegt wird. Es konnte 
noch nicht nachgewiesen werden, ob die Festlegung auf ehem. Vorgängen beruht. Bor 
wirkt stimulierend auf den Pflanzenwuchs, vor allem verstärkt es den Nitrifikations
verlauf. (Ann. agronom. [N. S.] 6. 691— 701. Sept./Okt. 1936.) Gr im m e .

Raymond Chaminade und Gustave Drouineau, Untersuchungen über den 
Chemismus austauschfähiger Kationen. Von den Hauptbestandteilen des Bodens können 
die austauschfähigen Kationen Mg, K  u. NH., „zurückgehen“ , während dies bei Ca u. Na 
niemals der Fall ist. Unterwirft man einen Boden einer energ. mechan. Bearbeitung, 
so werden ursprünglich nichtaustauschfähige Kationen austauschfähig. Vff. führen 
dies darauf zurück, daß sich im Boden die Bestandteile in 2 verschiedenen Formen vor
finden, eine austauschfähige Form fixiert auf der Oberfläche kolloidaler Teilchen des 
Bodens u. eine nichtaustauschfähige Form, welche von dem Krystallgitter der Koll. 
cingehüllt ist. Der „Zurückgang“  ist der Übergang der ersteren Form in die zweite. 
Er kann durch mechan. Bearbeitung rückgängig gemacht werden. (Ann. agronom. 
[N. S.] 6. 677—90. Sept./Okt. 1936. Versailles.) Gr im m e .

W . E. Ball und 0 . C. French, Schwefelsäure zur Unkrautbekämpfung. Bericht 
über jahrelange Verss. zur Unkrautvernichtung mit H2S04, besonders bei Senf u. 
Hederich. Konz, der H2S04 u. Menge der angewandten Lsg. sind den klimat. Be
dingungen anzupassen. In der Regel hat man mit 10%ig. H2S04 in einer Menge von 
130 Gallonen je acre zu rechnen. (Univ. California. Agric. Exp. Stat. Bull. 596. 27 Seiten.
1935.) G r im m e .

R. M. Barnette, J. P. Camp, J. D. Warner und 0 . E. Gail, Die Verwendung 
von Zinksülfat bei Mais und anderen Feldpflanzen. Eingehende Verss. ergaben, daß die 
in Florida verbreitet auftretende Maischlorose durch geringe Beidüngung von ZnS04 
oder Düngungen mit tier. Dünger bekämpft werden kann. Wirksam gegen die Krank
heit sind auch Blattkompost u. mehrjährige Brache. ZnS04 kann allein, aber auch in 
Mischung mit anderem Mineraldünger gegeben werden. Durch ZnS04 wird die Salpeter- 
wrkg. stimuliert. Die günstige Wrkg. des ZnS04 wurde auch beobachtet bei Weizen, 
Hafer, Erdnuß. Feldbohnen u. -erbsen, Zuckerrohr u. Gründüngungspflanzen. (Univ. 
Florida. Agric. Exp. Stat. Bull. 292. 47 Seiten. März 1936. Gainesville [Florida].) Gri.

Walter Ebeling, Wirkung von Ölspritzungen auf die rote califomische Schildlaus 
in verschiedenen Enlwicklungsstadien. Verss. zur Bekämpfung der californ. roten Schild
laus, A o n i d i e 11 a a u r a n t i i  M a s k. durch Verwendung von Ölemulsionsspritz
mitteln, hergestellt aus Mittel- u. Leichtölen unter Beigabe von mit Triäthanolamin- 
stearat oder -oleat emulgiertem Paraffin als Verdunstungsverlangsamer. Es zeigte sich, 
daß die Wrkg. auf den Schädling in den jugendlichen Entw.-Stadien stärker ist als bei 
ausgewachsenen Tieren. (Hilgardia 10. 95— 125. 1936. Riverside [Cal.].) G rim m e.

W . D. Whitcomb, Naphthalin als Gewächshausräuchermittd. Naphthalindampf 
erwies sich als wirksames Mittel gegen rote Spinne u. Gewächshausthrips. Seine 
Wirksamkeit erhöht sich mit Ansteigen der Temp. u. der relativen Feuchtigkeit. (Massa
chusetts Agric. Exp. Stat. Bull. Nr. 326. 29 Seiten. 1935. Amherst [Mass.].) G rim m e.

W . Speyer, Die Wirkung von Rohbenzol auf das Pflanzenwachslum. Zur Ver
nichtung von Kartoffelkäferherden wird mit Vorteil Rohbenzol verwendet; die Stauden 
werden nach vorherigem Übergießen mit Bzl. in 2 m tiefe Gruben eingegraben; der 
Boden wird je 1 qm mit 4— 5 1 Bzl. gleichmäßig begossen. Verss. ergaben, daß auf den 
v o r s c h r i f t s m ä ß i g  b e g o s s e n e n  S t e l l e n  keinerlei schädliche Nach- 
wrkgg. zu beobachten waren, Roggen, Kartoffeln, Lein u. Mohrrüben wuchsen gut. 
Dagegen war an den Stellen, an denen sich die Bz l .  - K r a u t g r u b e n  befanden, 
noch deutlich Bzl.-Geruch wahrnehmbar; die daraufstehenden Pflanzen kümmerten, 
bzw. es fehlte jeder Pflanzenwuchs. (Z. Pflanzenkrankh. [PflanzenpathoL] Pflanzen
schutz 46. 411—17. 1936. Stade.) G rim m e.

Allen M. Pearson, Die Rolle von Fichtenöl in Fliegenspritzmitteln. Fichtenöl 
vergrößert die Giftigkeit von Pyrethrumextrakt entsprechend der Menge des Zusatzes 
u. bewirkt einen schnelleren „Umfall“  als Pyrethrum allein. Es macht Pyrethrum- 
zubereitungen beständiger gegenüber Zerss. durch Sonnenlicht. Derriszubereitungen 
werden in gleicher Weise verbessert, die Verbesserung ist noch stärker als bei Pyrethrum. 
Die Giftigkeit von aliphat. Thiocyanaten wird durch Fichtenöl nicht verstärkt. Fichtenöl
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verstärkt auch die Abwehrwrkg. der anderen Zubereitungen. (Univ. Delaware. Agrie. 
Exp. Stat. Bull. Nr. 196. 58 Seiten. 1935.) Gr im m e .

H. L. Haller und D. B. LaForge, Bestandteile von Pyrefhrumblüten. 4. Die Semi- 
carbazone von Pyrethrin I  und I I  und von Pyrelhrolon. (3. vgl. ACREE, SCHAFFER, 
H a l l e r , C. 1936. II. 3461.) Durch fraktionierte Verteilung zwischen PAe. u. Essig
säure wurden jetzt aus 70% Gesamtpyrethrin enthaltendem Material Konzentrate mit 
etwa 87% Pyrethrin I I  u. mit etwa 57% Pyrethrin I  erhalten. — Behandlung von 80 bis 
87% Pyrethrin II aufweisenden Konzentraten in A. mit Semicarbazidhydrochlorid u. 
Pyridin (vorteilhafter als das von S t a u d in g e r  u . R u z ic k a , Helv. chim. Acta 7 [1924] 
177 verwendete Na-Acetat) ergab quantitativ u. in reiner Form das Pyrethrin II- 
semicarbazon, C23H3308N3 oder C23Hsl0 5N3, Krystalle (aus 95%ig. A. oder A.), F. 165°, 
swl. in Ä. Hydrolyse mit wss. Oxalsäure lieferte in schlechter Ausbeute Pyrethrin II 
zurück. —  2-mal im HiCKMAN-Ofen dest. Pyrethrin II muß bei der Dest. eine Umlagerung 
erfahren haben, es gab zwar der Zus. von Pyrethrin H, C23H30O5 oder C23H2805, ent
sprechende Analysenzahlen u. zeigte hoho Giftigkeit, lieferte aber mit Semicarbazid 
ein von Pyrethrin H-semicarbazon verschiedenes Prod., aus dem nach Verseifung 
sehr geringe Mengen Pyrethrolonsemicarbazon erhalten wurden. Bed. von Pyre
thrin (H)-semicarbazon mit H „ (+  Pt02) in Essigester wie auch Behandlung des redu
zierten Pyrethrin(II)-konzentrats mit Semicarbazid ergab Tetrahydropyreihrin(II)- 
semicarbazoji, C23H370 5N3 oder C ^ H j^ N j (I), Krystalle (aus verd. A.), F. 141—142°. — 
Pyrethrin(I)-semicarbazon, Krystalle, F. 118°, wurde aus Pyrethrin(I)-haltigem Kon
zentrat nicht rein erhalten u. hatte die ungefähre Zus. C22HS30 3N3. Verseifung mit 
wss. Oxalsäure ergab in 30% Ausbeute Pyrethrin I, das das Semicarbazon unver
ändert zurückbildete. Bei etwa 1 mm Druck dest. Pyrethrin I scheint ebenfalls zu 
einem großen Teil durch die Dest. verändert worden zu sein, da es nur 50% an Semi
carbazon ergab. —  Pyrethrolonsemicarbazon, aus Pyrethrin (I)- u. (II)-semicarbazon 
mit NaOCHj in Methylalkohol neben anderen Prodd., Krystalle, F. 208° Zers. Die 
Zahlen einer Reiho von Analysen stimmen auf die Zus. C12H170 2N3, während STAU- 
d  INGER u. R u z ic k a  (1. C.) C12HiS0 2N3 gefunden hatten. Red. mit H 2( +  Pt02) lieferte 
das auch durch Verseifung von I mit NaOCH3 in Methylalkohol erhältliche Tetrahydro- 
pyrethrolonsemicarbazon, Krystalle, F. 196“ Zers., dem die Zus. Ci2H210 2N3 (statt 
früher CI2H230 2N3) zukommt. — Pyreihrolon selbst wurde nicht dargestellt, aber der 
Unterschied zwischen den früher angenommenen Zuss. der beiden vorst. Semicarbazone 
u. den jetzt beobachteten Analysenergebnissen muß zu einer Revision der Formel 
des Pyrethrolons u. seiner Deriw. führen, wenn es 2 H-Atome weniger enthält als 
bisher angenommen. (J. org. Chemistry 1. 38—51. März 1936. Washington, U. S. 
D ep. of Agricult.) BEHRLE.

R. Meurice, Die Bestimmung der Phosphorsäure in Superphosphaten. Verss., 
gewisse Unstimmigkeiten in der P04'"-Best. nach H e r z f e l d e r  u . v a n  D o r m a e l  an 
Hand von Bestst. mit freier H3PO., aufzuklären, ergaben folgende Resultate: 1. Beim 
Trocknen der H2S04 bis 110° erfolgte keine W.-Abgabe. 2. Superphosphat, nach der 
gleichen Methode behandelt, darf im Vakuum nur bis 60° oder in der Kälte über H2S04 
zur Entwässerung behandelt werden. Anderenfalls findet eine Rückbldg. der H3PO., 
unter dem Einfluß von Hitze u. Feuchtigkeit statt, u. die PO/"-Werte fallen zu hoch aus. 
(Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [3] 18. 229—30. 15/9. 1936. Gembloux [Belgien], Inst, 
agronomique.) ECKSTEIN.

N. E. Edlefsen und R. C. Colbe, Vergleich der Spezifischgeuncht- und der Pipetten
methode zur Bestimmung der Dichte von Bodensuspensionen. Beide Methoden gaben 
genügend übereinstimmende Werte. (Soil Sei. 42. 131—36. Aug. 1936.) G r im m e .

Barrett Co., New York, N. Y., übert. von: Edward W . Harvey, Highland Park, 
N .J ., V. St. A., Phosphatdüngemittel. Super- oder Doppelsuperphosphat wird mit 
solchen Mengen NH3 behandelt, daß die freie Säure neutralisiert u. das CaH4(P04)2 
in CaHP04 übergeführt wird. Das feinzerteilte neutralisierte Prod. wird innig mit ge
mahlenem Kalkstein oder Dolomit in Mengen von 2,5— 25% vermischt. Man erhält 
ein nichtbackendes. rieselfähiges Düngemittel, welches die Bodenacidität nicht erhöht. 
(A. P. 2 053 432 vom 13/9. 1933, ausg. 8/9. 1936.) K a r s t .

Kaiser Wilhelm-Institut für Eisenforsehung e. V ., Deutschland, Phosphat- 
düngemittel. Die Ableitung der F enthaltenden Verbrennungsgase aus der Zone der 
Rlc.-Temp. geschieht durch Erhitzen von Rohphosphat in Ggw. von Si02 mit W.-Dampf 
enthaltenden Heizgasen im Gleichstrom zur Bewegung des Aufschlußprod. Si02-freie



1937. I .  H VII. A g b ik u l t ü b c h k m ie .  S c h ä d l in g s b e k ä m p fu n g . 167

Rohphosphate werden in Ggw. von Vcrbb. erhitzt, welche, wie z. B. Fe,03, A120 3 
oder TiOo, ein flüchtiges Fluorid bilden. Die Erhitzung kann in einem in zwei Teile 
geteilten Drehrohrofen stattfinden. — Hierzu vgl. auch Dän. P. 52 014; C. 1936. 
II. 3717. (F. P. 799190 vom 5/2. 1935, ausg. 8/6. 1936. D. Priorr. 9/2., 15/8. u. 1/11.
1934.) K a r s t .

Herman Jan Groenewegen, Bilthoven, Organisches Düngemittel. Kein Kon
servierungsmittel enthaltende Glutine, z. B. Knochen- oder Lederleim, werden vorzugs
weise durch Zusammenschmelzen mit Kohlenhydraten u./oder mehrwertigen Alkoholen, 
einem Füllstoff, wie Kalkmergel, u. geringen Mengen eines Nährsalzes für Bakterien, 
wie NajHPO,, innig vermischt. Das Gemisch wird dann in feinverteilte Form gebracht 
u. gegebenenfalls mit Bakterienkulturen geimpft. Man kann auch nur einen Teil des 
Düngemittels mit Bakterienkulturen beimpfen u. die M. nach einiger Zeit vor dem 
Gebrauch mit dem Rest des Düngemittels vermengen. Das Düngemittel ist besonders 
geeignet, das Bakterienwachstum im Boden zu fördern. (Holl. P. 38 756 vom 5/2.
1934, ausg. 15/8. 1936.) K a r s t .

Central Paper Co., Menasha, übert. von: Harold E. Wright, Appleton, Wis., 
V. St. A., Papier zur Bodenbedeckung und Düngung. Bogen oder Streifen eines undurch
dringlichen Papiers werden auf der einen Seite mit einer aus N-haltigen Klebstoffen, 
wie tier. Leim oder Casein, u. 1. Düngesalzen, Silicagel, Ca(OH)=, CaC03 u. dgl. 
bestehenden Schicht überzogen, die bei Verwendung des Papiers im Gartenbau o. dgl. 
den Boden berührt. Die Pflanzennährstoffe werden durch Herauslösen den Kultur
gewächsen bzw. dem Boden zugänglich. Man erreicht eine gleichmäßige Düngung 
u. verhindert das Wachstum von Unkräutern. (A. P. 2038 019 vom 18/2. i935, 
ausg. 21/4. 1936.) K a r s t .

Josef Seilei, Budapest, Steigerung des Bodenertrages. Die Böden bzw. die Saaten 
oder Setzpflanzen werden der Einw. von fluorescierenden organ. Farbstoffen bzw. 
farbigen organ, Verbb. ausgesetzt, indem man den Boden mit deren Lsgg. tränkt bzw. 
Saaten u. Pflanzen mit den Lsgg. gießt. Besonders genannt werden Methylenblau, 
Wasserblau, Eosin, Resorcinphthalcin u. andere Kondensationsprodd. von Phthal
säure mit Phenolen, wie Phenolphthalein sowie Metall- u. Halogenderiw. dieser Verbb. 
Geeignete Lsgg. erhält man z. B. durch Verdünnung eines Tropfens einer l% ig. 
Methylenblaulsg. auf 100 ccm. (Ung. P. 115 038 vom 14/11. 1934, ausg. 1/10. 
1936.) Ma a s .

Temple Fay, Philadelphia, Pa., V. St. A., Mittel zur Förderung des Pflanzen
wachstums für Topf- u. Freilandpflanzen, bestehend aus einem zu Scheiben-, Tabletten
oder Brikettform zweckmäßig in Ggw. von W. gepreßten Gemisch von mehr als 50% 
Torf- oder Sphagnummoos (61 Teile), einem Düngemittel, wie N-lialtige Salze, Kalk
stickstoff, KN03, NaN03 oder (N Hj^PO., oder (NH.,)2SO.i gemischt mit Superphosphat 
u. KCl im Verhältnis 5 : 7 : 6  (9 Teile), einem Bindemittel, wie Glutin, Stärke, Mehl, 
Gelatine, Zucker, z. B. Milchzucker (25 Teile) u. Kalk (5 Teile). Für Lagerung u. Trans
port können die Mittel in wasserdichte Stoffe, wie „Cellophan“ , eingehüllt werden. Die 
Formstücke werden in den Wurzelbereich der Nutzpflanzen gebracht, wo sie das absor
bierte W. halten. (A. P. 1988 307 vom 13/3. 1933, ausg. 15/1. 1935.) Gr a g e r .

Winthrop Chemical Co., Inc., übert. von: Wilhelm Bonrath, Leverkusen- 
I. G.-Werk, und Ewald Urbschat, Köln-Mülheim, Saatgutbeizmittel, die als wirksames 
Mittel ein Oxyphenylhydrazin enthalten, in dem die Oxygruppe zweckmäßig in Ortho- 
oder Parastellung zur Hydrazingruppe steht. Beispiele: l-Oxy-2-äthylphenyI-4-hydrazin, 
l-Oxy-3-cyclohexylphenylhydrazin, l-Oxy-4-phenylphenyl-2-hydrazin, l-Oxy-5-naph- 
thylphenyl-4-hydrazinoxalat, 2,2'-Dioxydiphenylmethan-4-hydrazin, l-Oxy-3-äthoxy- 
phenyl-4-hydrazincitrat, l-Oxy-2-cyclohexyloxyphenylhydrazintartrat, l-Oxy-2-phenyl- 
oxyphenyl-5-hydrazin, 1 -Oxy-4-nitrophenyl-4-hydrazinlactat, l-Oxy-3-cyanophenyl-
4-hydrazin, l-Oxy-3-cyano-5-methylphenyl-4-hydrazin, Salieylaldehyd-4-oxy-3-amino- 
phenylhydrazin, Acetophenon-3-amino-4-oxy-5-carbonsäureäthylcsterphenylhydrazon, 
Benzoyl-3-carbonamid-4-oxyphenylhydrazin, l-oxy-3-aldehyd-5-cuminolphenyl-4-hydr- 
azinsulfonsaures Na oder Cyclohexanoii-(3,5-sulfonamid-4-oxyphenyl)-benzoylhydrazin. 
Die Mittel sind in wss. Lsg. sowohl wie z. B. gemischt mit Talkum in Pulverform an
wendbar. (A. P. 2 054 062 vom 17/12. 1935, ausg. 15/9. 1936. D. Prior. 1/8.
1934.) G r ä g e r .

Nicolas Moskovits, Ungarn, SaalguUrockenbeizmitlel, enthaltend Kupferarsenit, 
-arseniat, -halogenid, -silicat, -phosphat, -wolframat, -chromat, -cyanid, -borat, -oxalat
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oder -citrat einzeln oder deren Gemische. (F. P. 776 137 vom  19/7. 1934, ausg. 17/1.
1935.) G r ä g e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Saalguttrockenbeize, besteht aus einem 
organ. Hg-Salz der Formel R— (CR'OR)—Ö— (CR"2)— (CR"2)—Hg—Y, in der R 
ein KW-stoffrest, R ' u. R "  H oder einen KW-stoff u. Y  ein negatives Radikal dar- 
stellen. (Belg. P. 4 1 1 507 vom 28/9. 1935, Auszug veröff. 11/2. 1936. D. Prior. 
28/9. 1934.) N i t z e .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Saatgultrockenbeize enthält eine wasser
beständige organ. Hg-Verb. der Formel R—Hg—G^=C—Hg—R, in der ehi KW-stoff- 
radikal, wio (CH,OH)CH„, ist. (Belg. P. 411508 vom 28/9. 1935, Auszug veröff. 
11/2. 1936. D. Prior. 28/9. 1934.) N it z e .

Associated Products (Proprietary) Ltd., Durban, Natal, Südafrika (Erfinder: 
Philip Rudolph Nel Vermaak), Schutzmittel für Tiere gegen Fliegen, Maden und Zecken. 
Zur Herst. werden zuerst Aloe (121/, Unzen), Campher (3 Pfund) u. Naphthalin (10 Pfund) 
in einem Gemisch von Ä. (5 Gallonen) u. A. („Tanalit“ ) (3OV2 Gallonen) gel. u. dann ein 
Gemisch von Tran (30 Gallonen), Phenol (71/, Gallonen), Paraffinöl (20 Gallonen), 
Eucalyptusöl (2 Gallonen) u. Terpentin (5 Gallonen) zugefügt u. innig vermischt. Statt 
Aloe kann Quassia verwendet werden. Campher kann fehlen, wenn der Naphthalingeh. 
erhöht wird. (Aust. P. 20 204/1934 vom 16/11. 1934, ausg. 23/1. 1936.) Gr ä g e r .

Imperial Chemical Industries of Australia and NewZealand Ltd., Melbourne, 
Australien (Erfinder: Jack Rowland Atcherley), Schützen von Schafen und Rindvieh 
gegen Insekten. Die zu schützenden Tiere werden mit wss. Lsgg. oder Emulsionen ein- 
gerieben, besprüht oder gewaschen oder unter vor- oder nachherigem Benetzen mit W. 
mit Pulvern cingestäubt, die Xanthate oder deren Alkylderivv., besonders K-Äthyl- 
xanthat oder Na-Isopropylxanthat, enthalten. Es können als wirksame Stoffe Na2SiPc, 
BaSiF„, As-Verbb., Derris- oder Pyrethrumpulver, als Netz-, Haft- u. Emulgiermittel, 
sulfoniertes Öl, wie Fischöl, ein Salz eines sulfoniertcn Fettalkohols, das Kondensations- 
prod. eines sulfoniertcn KW-stoffes mit einem Alkohol-Na-Cetylsulfat, Na-Hexadecan- 
sulfonat, isopropylnaphthalinsulfonsaures Na, u. als Füllmittel Talkum, Kaolin, 
Bentonit, Dextrin oder Gummi zugesetzt werden. (Aust. P. 20 894/1935 vom 11/1.
1935, ausg. 30/1. 1936.) G r ä g e r .

American Cyanamid & Chemical Corp., New York, N. Y., V. St. A. (Erfinder: 
Fred Kenyon Howard, Californien), Herstellung von Insekticiden. Durch Feuchtigkeit 
leicht zersetzliche Cyanide, wie Ca(CN)2, werden mit wasserabweisenden Stoffen, die 
selbst insekticide Eigg. haben können, wie Petroleum, Fettsäuren, Schweröl, Leinöl, 
Wachs oder Pyrethrumöl, gegebenenfalls bei erhöhter Temp. gemischt, worauf trockene 
Streckmittel, wie Talkum, Kalk, Kieselgur, Ton oder S, zugesetzt werden, um die Mittel 
verstäubbar zu machen. Durch das Mengenverhältnis der Mischungsstoffe kann die 
HCN-Entw. geregelt werden. (Aust. P. 22 581/1935 vom 10/5. 1935, ausg. 2/4. 1936. 
A. Prior. 5/2. 1935.) G r ä g e r .

Dow Chemical Co., übert. von: Lindley E. Mills, Midland, Mich., V. St. A., 
Insekticid, geeignet als Pflanzen- u. Baumspritzmittel, bestehend aus einer Emulsion 
von einer Petroieumfraktion zweckmäßig mit einem Sulfonierungswert über 50 (zwischen 
75 u. 85) (0,5— 1.5%) u. o-Dichlorbcnzol (0,1— 0,8%) mit einem Emulgierungsmittel, 
wie Na-Caseinat (0,02—0,04%), in W. (97,66—99,38%). (A. P. 2 017 506 vom 26/6.
1933, ausg. 15/10. 1935.) Gr ä g e r .

Erik Gustaf Adolf Wikström, Stockholm, Insekticid. Ein Extrakt aus Pyre- 
thrum, Derris oder Quassia oder deren Gemisch in Cymol (Methylisopropylbenzol) (1) 
(je 1— 60 Teile) wird zusammen mit chlorierten oder sulfurierten äth. ölen (II) (2—60), 
wie Citronell-, Eukalyptus- oder Cedernöl, die z. B. mit Königswasser, Cl-YV., Cl2, 
H^SOj, SCI,, Sulfiden oder Polysulfiden zweckmäßig bei höherer Temp. behandelt 
worden sind, mit Hilfe von Emulgiermitteln, wie Seife (III), Harzseife oder Triäthanol
amin (200—400), in W. (2000— 200 000) emulgiert. Als Stammlsg. ist z. B. verwend
bar: 15 Teile I mit 6 II u. 79 III gemischt. An Stelle von I kann reines Cymol verwendet 
werden, das dann als Träger für II dient. (E. PP. 434 660 vom 19/3. 1934 u. 434 661 
vom 6/3. 1934, beide ausg. 3/10. 1935.) G r ä g e r .

James W . Van Meter und G. Edward Fetters, Los Angeles, Cal., V. St. A., 
Herstellung eines insekticiden und fungiciden Mittels. In einer zweckmäßig aus mit 
Na2Si04 imprägniertem Papier oder Pappe hergestellten Hülse werden S u. gepulvertes 
Sb übereinander geschichtet u. durch eine darüber gelagerte entzündete Thermitschicht 
(Al- u. Fe20 3-Mischung) zur Rk. gebracht, während die Hülse in eine absorptions



1937. I .  H vm . M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  M e t a l l v e r a r b e i t u n g .  169

fähige Fl., wie W. oder öl, z. B. Leuchtöl, eingetaucht ist. Die verwendbare Fl. kann 
noch andere wirksame Mittel, wie Nicotin, Nicotinsulfat, öle, Anilin oder deren Derivv., 
zugemischt enthalten. An Stelle von Sb kann auch Zn, As, Pb oder ein anderes 
Metall zur Rk. verwendet werden. (A P. 2025 365  vom 27/7. 1934, ausg. 24/12.
1935.) Gr ä g e r .

Texas Co., New York, N. Y., übert. von: Theron P. Remy, Los Angeles, Cal.,
V. St. A., Inseklicid und Fungicid in Form feinst verteilbarer Fl. Die fl. Teile der bei 
der Dest., Zersetzungsdcst. oder Reinigung von Petroleum oder Erdölprodd. erhaltenen 
S-Verbb., wie Mercaptane, Thiophenolc, Thiokresole, Alkylsulfide, Thioäther, Di- 
sulfide, Thiophene, Sulfone, Sulfoxyde u. Sulfonsäuren, werden zweckmäßig bis zu 
5% in polaren organ. Lüsungsmm., wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, Amine 
oder organ. Säuren, besonders in Naphtliensäuren oder in phenolhaltigen Leuchtöl
destillaten gel. Die Lsgg. werden vernebelt. (A. P. 2 045 925 vom 15/10. 1932, ausg. 
30/6.1936.) Gr ä g e r .

Texas Co., New York, N. Y., übert. von: Theron Palmer Remy, Los Angeles, 
Cal., V. St. A., Inseklicid und Funqicid, bestehend aus einer Lsg. der öllöslichcn Extrakt
stoffe des Wollkrauts (Königskerze) (0,1— 1,0%) in einem Petroleum-KW-stofföl 
(99,0—99,9%), die unmittelbar, z. B. gegen Fliegen, verspritzt werden kann. Das 
Mittel kann auch in Form von wss. Emulsionen (mit 0,02—0,5% Extrakt) unter Zusatz 
eines Emulgiermittels, wie Na-Naphthenat, oder in Pulverform, z. B. mit Bentonit 
oder Fullercrde, verwendet werden. (A. P. 2 046181 vom 19/11. 1932, ausg. 30/6.
1936.) G r ä g e r .

Trinidad Leaseholds, Ltd., London, übert. von: Arthur George Vale Berry,
Pointe-à-Pierre, Trinidad, Britisch Westindien, Inseklicid und Fungicid. Zu seiner 
Herst. säüert man die alkal. Waschlaugen, die bei der Raffination der für Verbrennungs
maschinen geeigneten Öle anfallen, an, trennt die saure Körper enthaltende, ölige 
Schicht von der wss., behandelt das Öl — wenn notwendig — mit schwachen Alkalien, 
um die Naphthensäuren in die entsprechenden Salze umzusetzen, fügt Emulgiermittel, 
z. B. eine saure organ. Fl., bestehend aus Phenolen, Mercaptanen u. Naphthenaten 
zu u. 1. dann S darin auf. (Vgl. auch E. P. 428542; C. 1935- II. 2271.) (Can. P. 355 523
vom 15/12. 1934, ausg. 21/1. 1936.) Gr ä g e r .

Velsicol Corp., übert. von: Julius Hyman, Chicago, 111., V. St. A., Germicid, 
Fungicid und Inseklicid. Ungereinigtes Gasolin aus der Crackdest. liefert bei Behandlung 
mit Fullererde, akt. Ton, gewissen Säuren, wie H2S04, oder einfach durch Hitze u. 
Druck, mit oder ohne akt. Katalysatoren, schwersd. u. nichtflüchtige Polymere mit 
hoher JZ., die unter O-Absorbierung aus der Luft petroleumunl. Filme bilden. Diese 
Polymere werden nach Zusatz von etwa 1/2%  Siccativen, wie Cu-, Pb- oder Mn-Linoleat, 
mit Preßluft etwa 6 Stdn. bei 80° behandelt. Der gebildete Nd. wird nach dem Abkühlen 
durch Zentrifugieren oder Filtrieren gewomien u. ist reich an Peroxyden. Das Prod. ist 
in Scifencmulsion anwendbar. (A. P. 2 020 648 vom 14/3. 1933, ausg. 12/11.
1935.) Gr ä g e r .

Hercules Glue Co., übert. von: John F . Littooy, San Francisco, und Frank
Floyd Lindstaedt, Oakland, Cal., V. St. A., Emulgier- und Netzmitlcl für Inseklicide 
oder Fungicide, bestehend aus einem Gemisch von Ca(OH)2 (S0%) u. Proteinen (20%), 
wie Casein, das in trockener Form, z. B. einem in W. zu suspendierenden Pb3(As04)2- 
Pulver, bis zu 20% zugesetzt wird. Eine geeignete Mischung besteht beispielsweise 
aus 80% Ca(OH)2, 5%  Sojabohnenmehl u. 15% gepulvertem Magermilchtrockenprod., 
die mit 1/2— 1 Pfund zu 2—7 Pfund wirksamen Mittels zugemischt wild, um in 
100 Gallonen W. emulgiert zu werden. (A. P. 2 018 681 vom 26/8. 1930, ausg. 29/10.
1935.) J Gr ä g e r .

Carlo Bertone, Disinfezione delle piante da frutto. Malattie ed insetti più comuni e dannosi.
2a ed. Vercelli: E. Lignctti 1936. (26 S.) 8°.

E. Chancrin, Le problème de la fertilité des sols. Evolution dans l’emploi des engrais. Le
soufre. Paris: Hachette 1936. (48 S.) 8°. 8 fr.

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
R. Perrault, Elektromagnetische Anreicherung von Mineralien. Die magnet. Be

handlung von Fe-Mineralien nach vorgehender magnetisierender Röstung, von As 
enthaltenden Cu- u. Ni-Mineralien, von Edelmetalle enthaltenden Minerahen u. von 
Ti-Sand wird geschildert. Außerdem wird die Tieftemp.-Red. von Metalloxyden mit
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magnet. Abscheidung des entstandenen Metallcs beschrieben. (Génie civil 109 (56). 
356— 58. 24/10. 1936.) D r e w s .

Auguste Le Thomas, Das Schmelzen und der elektrische Ofen. Die verschiedenen 
Anwendungsmöglichkeiten des elektr. Ofens zum Schmelzen von Metallen u. Legierungen 
u. die Eigg. der auf diesem Wege hergestellten Gießereierzeugnisse werden beschrieben. 
(Rev. Métallurgie 33. 14—23. 1936.) B a r n ic k .

Ralph H. Sweetser, Anthrazit als Brennstoff für den Hochofen. Vorteil der 
Anthrazitverbrennung im Hochofen gegenüber der Verwendung von Koks. Auf Grund 
einer Kritik des vorhandenen Schrifttums kommt der Vf. zu dem Schluß, daß nur 
mangelnde Forschung die Ursache für die bisherige sehr geringe Verwendung von 
Anthrazit für don Hochofenbetrieb bilde. (Trans. Amor. Inst. Min. metallurg. Engr. 116. 
53—60. 1935.) H o c h s t e in .

Francis M. Rieh, Beobachtungen und Theorie über den Hochofenbetrieb mit schwachem 
Winddruck. Die Hauptbedingungen für einen erfolgreichen u. störungsfreien Hoch
ofenbetrieb mit schwachem Winddruck. Ermittlung von Ansätzen im Schacht des 
Hochofens u. deren Beseitigung. Gasströmungsverhältnisse insbesondere im Ober
ofen in Abhängigkeit von der Art der Begichtung. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. 
Engr. 1 1 6 .26— 48.1935.) " ' H o c h s t e in .

M. F. Bongarçon, Hochofengang mit verringerter Schlackenmenge. Einfluß der 
Sohlaekenmenge auf einen gleichmäßigen Gang des Ofens hinsichtlich Durchsatz
geschwindigkeit, Qualität des erzeugten Roheisens u. Schwankungen im Si- u. C-Geh. 
Verteilung des S auf Roheisen u. Schlacke. Durch falsche Möllerung verursachte Ofen- 
Störungen. Beispiele für Sclimolzgang mit geringer Schlackenmenge. (Rev. Ind. minérale 
1936. 996— 1004. 15/9.) ' H a b b e l .

Hanns Wentrup, Die Entschwefelung des Roheisens und die allgemeinen Gesetz
mäßigkeiten der Eisenentschwefelung. (Iron Steel Inst. Carnegi Scholarship Mem. 24. 
103—66. 1935. — C. 1936. H . 2604.) H o c h s t e in .

G. Hénon, Das Schmelzen von hochwertigem Gußeisen im Kleinkupolofen ergibt 
technische und wirtschaftliche Vorteile. Wirtschaftliche Vorteile der Kleinkupolöfen 
zum Schmelzen von hochwertigem Gußeisen infolge ihrer Verwendungsmöglichkeit 
als billige Vers.-Öfen mit geringer Leistung u. geringem Zeitaufwand. Techn. Vorteile 
des Ofens infolge der Erzeugung von Gußeisen mit hinsichtlich der C-, Mn-, Si- u. 
S-Gehh. genauer Zus. Auswahl, allgemeine Ausführung, Größe u. Gestaltung. Anzahl 
der Düsen, Windversorgung, Mantel, feuerfeste Auskleidung u. Betriebsweise. Herst. 
eines hochwertigen Gußeisens mit 2,92% C, 2,25% Si, 1,46% Mn, 0,02% S, 0,062% P, 
12,2% Ni, 6,14% Cu u. 1,9% Cr im Kleinkupolofen. (Bull. Ass. techn. Fonderie 10. 
177— 83. Mai 1936.) H o c h s t e in .

Joseph Laissus, Über die Einsatzhärtung von Gußeisen mittels Beryllium. Es wird 
über die Einsatzhärtung eines Gußeisens mit 3,53% Gesamt-C, 3,08% Graphit, 2,47% 
Si mittels Beryllium berichtet, wobei der Einfluß der Einsatztemp. zwischen 800 u. 
1150° u. der Einsatzdauer zwischen 2%  u. 10 Stdn. untersucht wurde. Ferner wurde 
die Härte u. die Korrosionsbeständigkeit der einsatzgehärteten Schicht ermittelt. Der 
Diffusionsvorgang verläuft beim Gußeisen in ähnlicher Weise wie bei der Einsatzhärtung 
von Eisen u. Stahl mittels Beryllium. Dabei bildet sich eine untereutekt. Zone aus 
einer festen Lsg. mit einem Eutektikum, eine eutekt. Zone u. eine übereutekt. Zone mit 
einem ternären Bestandteil entsprechend der Formel Fen Bem Cp. Die erzielte Ober
flächenhärte ist sehr groß u. erreicht eine Vickershärte von 1561. Die Korrosionsverss. 
ergeben ähnliche Resultate wie bei Eisen u. Stahl. Die Restbldg. ist in Ggw. von ge
wöhnlichem W. oder Salzwasser gering, jedoch ist der Widerstand gegenüber den ohem. 
Reagenzien, die das nicht einsatzgehärtete Gußeisen angreifen, nicht geringer geworden. 
(Foundry Trade J. 55. 222. 17/9. 1936.) E d e n s .

A . I. Jelnikow und W . P. Tarassowa, Messung von Restspannungen im Eisen
guß. Durchführung u. Berechnung der Best. von Restspannungen in metall. Gegen
ständen nach der akust. Methode von D a v id k n k o w  u . S c h ä f e r . Anwendungs
möglichkeit dieser Methode zur Ermittlung der Verteilung von Spannungen im Guß
eisen u. zur Errechnung kleiner Verformungen. (Betriebs-Lab. [russ. : Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 669—74. Juni 1935. Physikal. Inst. MGU.) H o c h s t e in .

J. Erler, Untersuchung über Gußspannungen bei der Herstellung von Etsenwalzen. 
Unterss. über die Ausbldg. u. Größe von Gußspannungen in erstarrten Walzen aus 
Gußeisen mit 3,5—3,54% C, 0,52% Si, 0,25% Mn, 0,03% S u. 0,39—0,42% P. Einfluß
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der Abkühlungsgeschwindigkeit auf die Spannungsbldg. Schaubiidliche Darst. der 
Spannungsverteilung. (Foundry Trade J. 55. 252— 54. 1/10. 1936.) HOCHSTEIN.

Ernst Kurt Offermann, Herbert Buchholtz und Emst Hermann Schulz, 
Herstellung und Eigenschaften von Stahl aus Carbonyleisen. Feststellen der günstigsten 
Bedingungen zur Herst. von Reineisen u. von unlegierten Stählen durch Sinterung 
von Carbonyleisenpulvem mit unterschiedlichem C- u. 0 2-Geli. Das erzeugte Carbonyl- 
reineisen enthielt bis zu 0,03% C, bis zu 0,02% 0 2 u. bis zu 0,022% N2, war aber fast 
frei von P u. S. Die Carbonylstähle, die zum Teil unter Zusatz von reinem Gasruß 
hergestellt wurden, zeigten konzentr. angeordnete Zonen von wechselnden Gehh. an 
gebundenem u. freiem C u. von wechselnder Gefügebeschaffenheit. Maßnahmen zur 
Vermeidung dieser Zonenbldg. Ein Vergleich mit techn. erschmolzenen Stählen ergab 
für die reinen, gesinterten Carbonylstähle geringere Festigkeitseigg. nach Normal
glühen u. Vergüten sowie eine geringere Härtbarkeit. Infolge ihrer Reinheit wiesen 
die Carbonylstähle ein starkes Ballungsvermögen für den Perlit, sowie ein großes Kom- 
wachstumsvermögen auf. Sie hatten eine bessere Schweißbarkeit als die techn. Stähle. 
Keine bemerkenswerten Unterschiede zeigten sieh hinsichtlich Biegewechselfestigkeit, 
clektr. Leitfähigkeit u. magnet. Eigg. (Stahl u. Eisen 56. 1132—38. 17/9. 1936; Mitt. 
Kohle-Eisen-Forsch. G. m. b. H . 1. 85—119. Juni 1936. Dortmund, Forschungsinst, 
d. Kohle- u: Eisenforschung, G. m. b. H .) H a b b e l .

Einar Öhman, Schwedischer Elektroofenstahl. Zunahme der Elektroofenstahlherst. 
in Schweden, begünstigt durch die dortigen reichen W.-Kräfte. Die Elektroofen
stahlherst. zeigt eine Zunahme von 2000 t im Jahre 1915 auf 185000 t im Jahre 1935, 
so daß zur Zeit ca. 20% der gesamten Stahlerzeugung im Elektroofen hergestellt werden. 
Die Einführung des Hochfrequenzschmelzofens ging auch in Schweden schneller vor 
sich als in einem anderen Lande. Er wird für die hochlegierten Stähle verwendet, 
die früher in Tiegeln erschmolzen wurden, sowie auch für die Herst. des 18/8%ig- 
Cr-Ni-Stahls oder ähnlicher hochlegierter, nichtrostender Stähle. Unteres, werden zur 
Zeit durchgeführt mit einem Tiegelofen, der von zweierlei Spulen umgeben ist, u. zwar 
von einer Hochfrequenzspule zum Erhitzen des Einsatzes u. einer Niederfrequenzspule 
(ca. 50 Perioden) zur Erzielung einer kräftigen Badbewegung. Durch diese Badbewegung 
gelangt die Schlacke emulsionsartig in den Stahl u. erzielt eine sehr schnelle Frischwrkg. 
(Metal Progr. 30. Nr. 3. 72—73. Sept. 1936.) H o c h s t e in .

S. F. Jurjew, Vorrichtung zur Untersuchung und Überwachung des Nitrierungs
verfahrens. Beschreibung einer Unters.-Vorr. zur gleichzeitigen Best. mehrerer die 
Nitrierung von Stahl beeinflussenden Faktoren. Best. des Einflusses der Abkühlungs- 
bedingungen auf die Kennzeichen einer nitrierten Schicht. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 571—74. Mai 1935. Technolog. Abt. NATI.) H o c h s t e in .

A. N. Otis, Elektrische Öfen für die Wärmebehandlung von Stahl in Walzwerken. 
Bauart, Vorzüge u. Verwendungszweck verschiedener Ofenausführungen, besonders 
zum Glühen von Drahtringen. (Iron Age 138. Nr. 12. 51— 55. 17/9. 1936.) H a b b e l .

J. S. Ginzburg, Die Zerstörung der Transkrystallisation von Gußstücken durch 
Warmbehandlung. Vf. zeigt in einigen Verss., daß bei Stählen vom Ledeburittyp u. 
bei austenit. Stählen von der Art des „Invar“  die Beseitigung des Fehlgefüges durch 
Warmbehandlung bei 850, 950, 1100 u. 1200° nicht gelingt. Vermutlich wären hierzu 
übermäßig lange Behandlungszeiten erforderlich. Dagegen ist bei perlit. Stählen eine 
Beseitigung der Fehlstellen durch Glühen bei 850 oder 1000° oder Abschrecken von 
diesen Tempp. (in Spindelöl) möglich; bei diesen Tempp. beträgt die Erhitzungsdauer 
bis zur Glühtemp. 3 Stdn., die Glühdauer 1 Stde. Bei Cr-Si-Stahl gelingt vollständige 
Entfernung der Fehlstellen durch 6-stdg. Glühen auf 1100°. (Sowjet-Metallurgie 
[russ.: Ssowjetskaja Metallurgija] 8. Nr. 6. 41—48. Juni 1936.) R. K. Mü l l e r .

Arno Ristow, Karl Daeves und Emst Hermann Schulz, Über die Wirkung des 
Phosphors auf die Eigenschaften von basischem unlegiertem, Stahl. Beim bas. Koheisen- 
Schrottverf. u. im Thomasverf. führt das Hinarbeiten auf einen niedrigen P-Geh. des 
Fertigstahles zu einer Erhöhung des 0 2-Geh. in Schlacke u. Stahl, einer Vergrößerung 
der Schlackenmenge u. einer Verschlechterung der Mn-Wirtschaft. Bei höherem P-Geh. 
ist bei der Desoxydation u. beim Gießen dafür zu sorgen, daß zu große Seigerungen 
vermieden werden. Gute Wrkg. einer Flaschenhalskokille. Einfluß des P bei un
legierten Bau- u. Schienenstählen auf Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung, Biege
wechselfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit, Kaltliegefähigkeit, Verschleißwiderstand, Rost
beständigkeit, Tiefziehfähigkeit, Kalt- u. Warmbildsamkeit, Feuerschweißbarkeit u. 
Zerspanbarkeit. Die mechan, Eigg. werden durch mittlere P-Gehh. im allgemeinen
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nicht ungünstig beeinflußt; die teclmolog. u. Gebrauchseigg. werden durch höhere 
P-Gehh. zum Teil verbessert (besonders Verschleißbeständigkeit, Schweißbarkeit, 
Zerspanbarkeit u. Korrosionswiderstand). Folgen durch zu niedrige Begrenzung 
des zulässigen P-Geh. beim Stahl: nichtnietall. Einschlüsse in schweren Schmiede
stücken, Kleben bei Feinblechen, Ausfall bei der Feuerschweißung u. Rückgang der 
Versehleißfestigkeit bei Schienen. (Stahl u. Eisen 56. 889—99. 921— 27. Aug. 1936. 
Mitt. Kohle-Eisen-Forschg. G .m .b.H . 1.49— 84. Düsseldorf, Dortmund.) H a b b e l .

J. R. Vilella und E. C. Bain, Entwicklung der Avstenitkomgröße bei Stahl. Best. 
der Austenitkorngröße durch Ätzung der n. geglühten Stahlproben mit 4%ig., alkoh. 
Pikrinsäure, durch Ätzung nach Abschreckung der Proben mit einem Ätzmittel, das 
aus 1 g Pikrinsäure, 5 ccm konz. HCl u. 95 ccm Alkohol besteht, sowie durch Unters, 
des Härtebruches. Vergleich der so ermittelten Korngröße mit der M c Qu a i d -E h n - 
Probe sowie mit der H&rtebruchkorngröße nach SHEPHERR u . A r p i . (Metal Progr. 
30- Nr. 3. 39—45. Sept. 1936.) H o c h s t e in .

A. Komar und J. Terminassow, Röntgenographische Untersuchung von Trans- 
formalorenstahl. Röntgenograph. Unters, von Transformatoreneisen, welches infolge 
ungenügender Betriebsglühung noch Spannungen besaß. Auf Grund der LATJE-Röntgeno- 
gramme schließen dio Vff., daß die Spannungen sich entweder infolge nicht vollendeter 
Rekrystallisation oder einer Deformation während der Abkühlung gebildet haben. 
Diese Spannungen erhöhen die magnet. Verluste. Die röntgenograpb. Unters, wird 
für ein sicheres Mittel zur Beurteilung der Güte der Warmbehandlung gehalten. 
(J. techn. Physik [russ.: Shumal technitscheskoi Fisiki] 6. 254—56. 1936. Leningrad, 
Ur. F. T. I.) * H o c h s t e in .

A . Reggiori, über die obere und untere Streckgrenze der Stähle. Im Anschluß an 
die Arbeit von W e l t e r  (C. 1936. I. 2435. II. 855. 2214) beschreibt Vf. einige Zug- 
verss. an Stäben von Weichstahl, die deutlich das Vorhandensein einer oberen u. unteren 
Streckgrenze erkennen Lassen, in Übereinstimmung mit den Unterss. von K ö r b e r  
u. P om p  (C. 1935. I. 2241.) Die Beobachtungen von W e l t e r  lassen sich damit er
klären, daß, sobald die obere Streckgrenze erreicht ist, der Probestab auf eine neue 
Erhöhung der Belastung schwächer reagiert, da der metastabile Zustand, auf den die 
obere Streckgrenze zurückzuführen ist, überwunden ist. Die untere Streckgrenze ist 
erheblich weniger als die obere von den Vers.-Bedingungen abhängig. Der von WELTER 
empfohlene Übergang zu weniger empfindlichen Maschinen erscheint Vf. nicht be
rechtigt. (Metallurgia ital. 28. 316— 19. Juli 1936. Mailand-Sesto S. Giovanni.) R . K . Mü.

N. Dawidenkow, Über die Verdrehungskerbschlagprüfung. Spröder Bruch tritt auf, 
wenn die Bruchspannung eher erreicht wird als die Streckgrenze, wobei der Bruch 
kaum mit einer Energieabsorption verbunden ist; der zähe Bruch dagegen tritt ein, 
wenn die Streckgrenze zuerst erreicht wird u. eine Verfestigung vor dem endgültigen 
Bruch stattfinden kann, wobei dann eine erhebliche Energieabsorption eintritt. Die 
Ergebnisse von Unterss. von L u e r s s e n  u . Gr e e n e  (vgl. C. 1934. II. 3035) über den 
Einfluß der Anlaßtemp. auf die Verdrehungskerbschlagzähigkeit werden im Hinblick 
auf diese Anschauungen gedeutet. Dabei zeigt sich, daß das bei einer Anlaßtemp. 
von 180° auftretende Maximum nicht auf die Kerbschlagwrkg., sondern auf die Ver
drehung zurückzuführcn ist. Schließlich wird gefolgert, daß für che Prüfung von Werk
zeugstählen, die nicht einer Verdrehungsbeanspruchung beim Gebrauch ausgesetzt 
worden, der Biegevers. am geeignetesten ist. (Techn. Physics USSR. 3. 577— 80. 
1936. Leningrad, Phys.-Techn. Inst.) E d e n s .

Ernest E. Thum, Prüfung von Stahlblechen auf Härle, Verformbarkeit und Korn
größe. Unters, der Güte von Tiefziehblechen durch die Härteprüfung nach R o c k w e l l , 
durch die Tiefziehprüfung nach E r ic h s e n , Ol s e n  oder Sa c h s  u . den Zerreißvers. 
Einfluß der Korngröße auf die Tiefziehfähigkeit. (Metal Progr. 30. Nr. 3. 46— 48 u. 92. 
Sept. 1936.) H o c h s t e in .

W . N. Treuer. Untersuchung des Einflusses der Werkstoff härte von Kugellager - 
ringen auf ihre Dauerhaftigkeit. Härteunterss. der Laufringe von Kugellagern ver
schiedener Stahlzus. zwecks Ermittlung ihrer Dauerhaftigkeit in Abhängigkeit von 
ihrer Härte. Der Vf. kommtj,zu dem Schluß, daß als geringster Härtegrad der Lauf
ringe 61 ROCKWELL-Einheiten verlangt werden müssen. Bei einer Verringerung dieser 
untersten Härtegrenze um nur 1 RoCKWELL-Einheit wird die Dauerhaftigkeit des 
Ringes gegenüber der n. Dauerhaftigkeit um 50% vermindert. (Metal Ind. Herald 
[russ.: Westnik Metallopromyschlennosti] 16. Nr. 7. 8— 16. Mai 1936.) H o c h s t e in .



B. D. Enlund, Hans Kjerrman und Fr. von Homeyer, Tiefbeizung als ■prak
tische Untersuchungs- und Kontrollmethode für Eisen und Stahl. Zusammenfassender 
Bericht: Unter s.s. über die Auflösungsgeschwindigkeit in Säuren (Einfluß der ehem. 
Zus., der Korngröße, der Kaltbearbeitung u. der Oberflächenbeschaffenheit), Tief
makroätzung zur Hervorrufung von Primärstrukturen, Materialprüfungsverss. mittels 
Tiefbeizung, Unteres, über Oberflächenbeschaffenheit, Oberflächenfehler usw. (Unterss. 
an Gesteinbohrstählen, Einw. der Kaltbearbeitung, Strukturunterss., Einfluß der 
Beizdauer.) (Jernkontorets Ann. 120. 259—93. 1936.) R. K. Mü l l e r .

Eimer W . T?ohison, Zink. (Vgl. hierzu C. 1936 .1. 3895.) Bericht 1935. (U.S. Dep. 
Intenor. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 157—-79.) P a n g r it z .

F. G. Breyer, Mechanische Zinkoxydöfen. Die Entw. des Wetherillofens zum 
Singmasterofen, bei dem die Roste auf Wagen, die durch den Ofen geführt werden, 
angebracht sind, wird beschrieben. Ein einwandfreier Betrieb ließ sich erst mit 
brikettierter Charge durchführen. Auf die Brikettierung u. ihre Kosten wird ausführlich 
eingegangen. (Min. Mag. 54. 201— 06. 1936.) Ge is z l e r .

Charles White Merrill, Zinn. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 3895.) Bericht 1935. 
(U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 457—74.) P a n g r it z .

Eimer W . Pehrson und H. M. Meyer, Blei. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 3895.) 
Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 137
bis 156.) P a n g r it z .

Richard Schmidt, Herstellung und Verwendung von Bleilagermetallen. Nach ein
leitender Besprechung der Eigg. der handelsüblichen Pb-Lagermetalle u. der Härtung 
des Pb mittels Zusatz von Alkali-, Erdalkali- oder Schwermetall wird die Herst. des 
98% Pb, 1,5% Mg u. 0,2% Ca enthaltenden „Union-Lagermetalls“  ausführlich ge
schildert. Eigg. u. Verwendungsmöglichkeiten werden angegeben. (Stahl u. Eisen 56. 
228—31. 20/2. 1936.) ' B a r n ic k .

J. W . Furness und H. M. Meyer, Kupfer. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 3895.) Wirt
schaftsbericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 107 
bis 135.) Pa n g r it z .

M. Kronenberg, Wissenschaft und Praxis der Messingbearbeitung. Beispiele der 
Anwendung von Ergebnissen wissenschaftlicher Unterss. in der Praxis der Messing
bearbeitung werden angegeben. (Metal Ind., London 48. 179—83. 7/2. 1936.) Ba r n .

Guglielmo Sornigli, Die umgekehrte Blochseigerung und das ,,Schwitzen“  der 
Bronze. Die untersuchten Erscheinungen lassen sieh theoret. auf verschiedene Ursachen 
zurückführen. Kontraktionswrkgg. als Begleiterscheinungen während der Erstarrung 
der Legierung, der LuDWIG-SoRET-Effekt u. die Wrkgg. absorbierter Gase werden 
untersucht. Der LuDWIG-SoRET-Effekt bleibt prakt. wirkungslos u. die Kontraktion 
besitzt nur einen indirekten Einfluß auf die untersuchten Erscheinungen. (Ind. meccan.
18. 347—55. 424— 34. Juli 1936.) B a r n ic k .

R. B. Miller, Nickel. (Vgl. hierzu J u l i h n  u. U m hau, C. 1936- I- 3895.) 
Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 519
bis 524.) P a n g r i t z .

George Bryce, Die Verdampfung von Nickel im Vakuum. Es wurde die Ver
dampfung des Ni bei einem Druck von 10~6 mm Hg u. Tempp. zwischen 1318— 1602° 
absol. gemessen. Während der Verss. wurde der Widerstand konstant gehalten. Die 
Best. der Menge des verdampften Ni geschah dadurch, daß das verdampfte Ni mit 
h. verd. HN03 aus dem Vers.-Gefäß lierausgel. wurde, fast zur Trockne eingedampft, 
mit Ammoniak neutralisiert u. colorimetr. nach JONES gemessen wurde. Genauigkeit 
der Methode 1 x  10~5 g Ni in 100 ccm W. Bezeichnet man mit c den Kondensations- 
koeff. des Ni bei der absol. Temp. T u. mit p  den Dampfdruck des Ni in mm Hg, so 
ergibt sich die Gleichung log (cp) =  9,148 — 2,00 X 10i/T. (J. ehem. Soc. London 
1936. 1517— 18. Okt. Cambridge, Department o f Colloid Science.) G o t t f r ie d .

Robert H. Ridgway, Mangan und Manganerze. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 3895.) 
Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 425
bis 441.) Pa n g r it z .

H. M. Meyer, Quecksilber. (Vgl. hierzu F u r n e s s  u. Me y e r , C. 1936. I. 3895.) 
Bericht 1935 unter besonderer Berücksichtigung der amerikan. Verhältnisse. (U. S. 
Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 413— 24.) P a n g r it z .

J. W . Furness, Molybdän. (Vgl. hierzu H e s s , C. 1936. I. 3895.) Bericht 1935, 
(U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 443— 46.) P a n g r it z .
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Robert H. Ridgway und J. B. Umhau, Wolfram. (Vgl. hierzu H e s s , C. 1936. 
I. 3895.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 
4 4 7 _ 5 5 .)  P a n g r it z .

B. I. Rosow und G. A . Mjassnikowa, Die Anreicherung von Molybdän- und 
Molybdän-Wolframerzen. Vff. untersuchen die mehrstufige Flotation von Erzen, die 
Molybdänglanz u. Pyrit, gegebenenfalls auch noch Wolframit u. Kupferkies enthalten. 
Für die Flotation dos Molybdänglanz-Pyritgemischcs wird zweckmäßig ein Zusatz 
von 0,10—0,15 kg/t an Kiefernöl u. 0,25—0,30 kg/t Kerosin verwendet, bei der Folge
stufe 0,15—0,20 kg/t Wasserglas u. (als Drücker) 0,1—0,2 kg/t NaCN. Im Falle der 
Mo-W-Erze wird nach Abtrennung des W ebenso verfahren. Das Mo-Konzentrat 
enthält ca. 90%, das W-Konzontrat ca. 70%- (Rare Metals [russ.: Redkije Metally] 5- 
Nr. 4. 14—23. Juli/Aug. 1936.) R. K. Mü l l e r .

W . S. Koslow, Das Wolframiterz, seine Verarmung und deren Einfluß auf den 
Betrieb von Anreicherungswerken. Es wird gezeigt, daß mit zunehmender Verarmung 
eines Wolframitvork. das W 03-Ausbringen in %  des W 03-Geh. im Erz sinkt. Zweck
mäßig sollte schon vor dem Versand zur Verarbeitungsstelle eine vorläufige Aufbereitung 
zur Entfernung eines Teiles der Berge erfolgen, bei den bisherigen Verss. war aber 
der Erfolg gering. (Rare Metals [russ.: Redkije Metallv] 5. Nr. 4. 27— 29. Juli/Aug. 
1936.) " R. K. M ü l l e r .

W . S. Koslow, Die Wolfram- und Wolframitprüfung armer Produkte in Wolframit- 
anreicherungsfabriken. Als Prüfverff. für Erze bzw. Konzentrate mit geringem W 03- 
Geh. untersuchen Vff. das Waschverf., die Magnetscheidung, die mineralog. Analyse u. 
das colorimetr. Verf. mit KSCN u. SnCl2; letzteres Verf. wird als genau u. einfach 
ausführbar empfohlen. (Rare Metals [russ.: Redkije Metally] 5. Nr. 4. 24— 27. Juli- 
Aug. 1936.) R. K. M ü l l e r .

R. B. Miller und C. T. Herring, Bauxit und Aluminium. (Vgl. hierzu J u l ie n , 
C. 1936. I. 3895.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Year
book 1936. 395—412.) P a n g r it z .

Francis C. Frary, Neuere Fortschritte in der Aluminiumindustrie. Die Arbeit 
enthält allgemeine Hinweise auf die Entw. der Verarbeitungstechnik der Al-Legierungen, 
die heutzutage auch die Verarbeitung von schon früher bekannten Legierungen ermög
licht, die wegen ihrer besonderen Eigg. Fabrikationsschwierigkeiten machten. (Trans, 
electrochem. Soc. 70. Preprint 16. 11 Seiten. 1936.) Ge is z l e r .

B. Graschtschenko, W . Darowski und A. Chandshjan, Nichtmetallische Bei
mengungen im technischen Aluminium. Nach der systemat. Übersicht der Literatur 
über die Frage der Oxydbeimischungen im metall. Al werden eigene Unters.-Ergebnisse 
über das Auftreten von Al-Oxydeinschlüssen u. deren Einw. auf die Struktur, Be
arbeitung, mechan. Eigg. u. elektr. Leitfähigkeit des techn. Al mitgeteilt. (Light Metals 
[russ.: Legkije Metally] 5. Nr. 4. 26— 40. 1936.) V. FÜNER.

M. N. Rosow, Aluminiumlegierungen in der Küchengeschirrindustrie. Vf. unter
sucht das gewöhnliche Al, Al mit 1,58% Cu, Al mit 1,37% Mn, Al mit 1,42% Mn 
u. 0,20% Mg u. Alklad in bezug auf Korrosionsbeständigkeit gegen 3%ig. NaCl-Lsg. 
auf dem GARDNER-Rad u. gegen l% ig. Oxalsäurelsg. bei 60—65° u. findet, daß die 
besten Resultate die Legierungen mit 1,42% Mn u. 0,20% Mg ergab, die zur Zeit auch 
schon in die Produktion übernommen ist; die gleichzeitig geprüften Silumine stehen 
in der Beständigkeit den Mg-Legierungen beträchtlich nach; Alklad u. Al-Cu-Legierungen 
sind für diesen Zweck vollständig ungeeignet. (Light Metals [russ.: Legkije Metally] 5-
Nr. 4. 43. 1936.) V. F ü n e r .

Paul M. Tyler und A. P. van Sielen, Beryllium, Wismut, Cadmium, Kobalt, 
Selen, Tantal und Niob (Columbium), Tellur, Titan und Zirkonium. (Vgl. hierzu C. 1936. 
I. 3895.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 
525— 41.) P a n g r it z .

J. P. Dunlop, Aus Abfallen gewonnene Metalle. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 4067.) 
Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 345
bis 363.) P a n g r it z .

P. M. Tyler, Entwicklung der selteneren Metalle. Zunehmende Produktion und 
Verwendung. Horst, u. Verwendung von Sb, Be, Bi, Cd, Cr, Co, Mo, Re, Se, Ta, Te, 
Ti, W u. V werden geschildert. (Metal Ind., London 48. 184— 86. 1936.) B a r n .

Chas. W . Henderson, Gold, Silber, Kupfer und Blei in Alaska. Bzgl. dieses u. 
der nächst, Reff. vgl. C. 1936. I. 4067— 68. Neue, das Jahr 1935 einsohließende Wirt-
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sohaftsberichte der USA. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 
193— 98.) Pa n g r it z .

C. N. Gerry, T. H. Miller und Paul Luff, Gold, Silber, Kwpfer, Blei und Zink 
in Arizona, Idaho, Montaita, Utah und Washington. (Vgl. vorst. Ref.) (U. S. Dep. 
Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 199— 218.) P a n g r it z .

Charles White Merrill und H. M. Gaylord, Gold, Silber, Kwpfer, Blei und Zink 
in Califomien, Newada und Oregon. (Vgl. H o r t o n  u . Ga y l o r d , C. 1936. I. 4067 
u. die vorst. Reff.) (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 219 
bis 241. 297—310. 323— 29.) P a n g r it z .

Chas. W . Henderson und A. J. Martin, Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink 
in Colorado, New Mexiko und Texas. (Vgl. die vorst. Reff.) (U. S. Dep. Interior. Bur.
Mines. Minerals Yearbook 1936- 243—79. 311— 21. 337— 39.) P a n g r it z .

J. P. Dunlop und H. M. Meyer, Gold, Silber, Blei und Zink in den Ost- und 
Zentralstaaten. (Vgl. die vorst. Reff.) (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals 
Yearbook 1936. 281— 96.) PANGRITZ.

Chas. W . Henderson und A. J. Martin, Gold, Silber, Kupfer und Blei in South 
Dakota und Wyoming. (Vgl. die vorst. Reff.) (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals 
Yearbook 1936. 331—36. 341— 44.) P a n g r it z .

Chas. W . Henderson und J. P. Dunlop, Gold und Silber. (Vgl. hierzu C. 1936. 
I. 4068.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 
91— 105.) P a n g r it z .

H. W . Davis, Platin und verwandte Metalle. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 4068.) 
Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936. 509
bis 518.) P a n g r it z .

A. M. Borsdyka, Das Heizelement bei der mechanischen Untersuchung von Metallen 
bei hohen Temperaturen. Vorzüge u. Nachteile der verschiedenen Heizmittel bei der 
Erwärmung von Zerreißproben zur Best. der Zerreißfestigkeit. Es werden besprochen: 
die Erwärmung der Proben mittels Gasbrenner, im elektr. Widerstandsofen unter 
Angabe der Bedeutung einer Unterteilung des Heizwiderstandes in mehrere Heiz
gruppen, in mit Schutzgas gefüllten, von außen beheizten Kammern, in Salzbadöfen 
(Einfluß verschiedener Salze auf die Probe) sowie mittels Elektrowärme durch un
mittelbaren Stromdurchgang. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
556— 63. Mai 1935.) H o c h s t e in .

N. N. Dawidenkow, Über Restspannungen. Allgemeine Einteilung von in metall. 
Gegenständen auftretenden Spannungen u. zwar in Spannungen 1. Art, die infolge 
einer Ungleichartigkeit von Kräften, Tempp. u. Werkstoff im Innern der Gegenstände 
auftreten u. röntgenograph. durch eine Veränderung des Gitterparamoters gekenn
zeichnet sind, in Spannungen 2. Art, die auftreten mit Änderungen der Krystalliten- 
abmessungen u. röntgenograph. durch Auslöschung von Spektrenlinien gekennzeichnet 
sind, u. in Spannungen 3. Art oder Elementarspannungen, die röntgenograph. durch 
eine Abschwächung der Intensität der Spektrenlinien höherer Ordnung u. durch eine 
Verstärkung einer diffusen Zone gekennzeichnet sind. Einfluß der Spannungen 1. Art 
auf die mechan. Metalleigg. u. zwar auf den Verzug, Aufplatzungen infolge Korrosion, 
Erniedrigung der Elastizitätsgrenze. Rißbldg. infolge Sprödigkeit u. Erniedrigung der 
Ermüdungsgrenze. Best.-Metlioden der Spannungen 1. Art. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 688—93. Juni 1935.) H o c h s t e in .

N. D. Tomaschew und J. B. Fridmann, Methoden zur Messung der Wärme
leitfähigkeit von Metallen. Beschreibung der verschiedenen Verff. zur Best. der W ärm e
leitfähigkeit von  Metallen sowie der Vorr. m it W iedergabe von  Zeichner. Abbildungen. 
Berechnung der W ärm eleitfähigkeit au f Grund der gemessenen W erte. Besprechung 
der absol. Best.-M ethoden nach Co r s o n , D o n a l d s o n , M a u c h e n , T o m a s c h e w  u .  
F r id m a n n  sowie von  R e is c h . Besprechung von  Sonderbest.-M ethoden nach W i e d e 
m a n n  u. F r a n z , nach den V ff. (Methode des Labors für Metallphysik W iam ) sowie 
nach D ie s s e l h o r s t  u . JÄGER. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
539—45. Mai 1935. Labor, für Metallphysik W IA M .) H o c h s t e in .

Josef Fritsche, Grundsätzliches zur Plastizitätstheorie. Im Gegensatz zu den 
älteren Anschauungen über die Plastizitätsbedingungen, nach denen angenommen wird, 
daß nach Erreichen der Streckgrenze der plast. Abbau der Spannungsspitzen des elast. 
Feldes einsetzt, u. daß die plast. verformten Gebiete sich daher allmählich u. stetig 
ausbreiten, nimmt die neuere Plastizitätstheorie an, daß für das Eintreten des Fließ
vorganges nicht die beim einachsigen Zugvers. ermittelte Fließgrenze unmittelbar



maßgebend ist, sondern daß das Eintreten des Flioßvorganges mir durch die gesamte 
Spannungsverteilung im Querschnitt bestimmt werden kann. Außerdem erfolgt das 
Fließen nicht im Sinne eines sich mit wachsender Belastung stetig ausbreitenden Fließ
gebietes, sondern es ist ein plötzlich einsetzender Vorgang, der gleichzeitig den ganzen 
Querschnitt oder wenigstens große Teile desselben erfaßt. Bei einer krit. Betrachtung 
ergibt sich, daß beide Theorien Idealisierungen der tatsächlichen Verhältnisse sind, 
u. daß es nicht ohne weiteres möglich erscheint, daß die tatsächlichen Erscheinungen 
zwischen diesen beiden Grenzfällen liegen. (Stahlbau 9. 65—68. 1936. Beil. zu Bau- 
techn. Prag, Deutsche Techn. Hochschule.) E d e n s .

M. S. Beletzki, Durchleuchten von Drahibarren mit Röntgenstrahlen. Kurze Be
schreibung der Möglichkeiten des Nachweises u. der Ausmessung von Lunker durch 
Anwendung der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen unter Benutzung von Ver
stärkerschirmen wird gegeben. (Light Metals [russ.: Legkije Metally] 5. Nr. 4. 
40—42. 1936.) v. F ü n e r .

H. J. Noble, Untersuchungen nach den Magnafluxmethoden an Luftfahrzeug
maschinen. Es wird über Erfahrungen u. Verbesserungen berichtet, die nach 5-jähriger 
Anwendung der von d e  F o r e s t  entwickelten „Magnaflux“ -Methode (vgl. C. 1929.
I. 136. 1932- II- 1351) erzielt worden sind. Die bei Materialprüfungen nach dieser 
Methode benutzten magnet. Pulver u. die Magnetisierungsverff. werden kurz beschrieben; 
ferner wird eine Anzahl von prakt. Fehlemachweisen geschildert u. abgebildet. (Metals 
and Alloys 7. 167—70. Juli 1936. East Hartford [Conn.], United Aircraft Mfg. Corp., 
Pratt & Whitney Aircraft Division.) SKALIKS.

H. Wilhelm, Magnet-Pulververfahren mit W echselstrmnerregung für die Werkstoff
prüfung. Es wird kurz auf die Vorteile der Durchflutung des Prüflings mit AVechsel- 
strom von 50 Hz hingewiesen. Dieses Verf. hat besondere Bedeutung für die Prüfung 
der rißgefährdet-en Oberflächen von gehärteten u. polierten Werkstücken. Abbildungen. 
(Z. Ver. dtsch. Ing. 80. 871. 11/7. 1936. Berlin.) S k a lik s .

F. T. Morschail3ki, Zur Frage der Härtebestimmung mittels eines dynamischen am
Ende mit einer Kugel versehenen Geräts. Vf. beschreibt die Eichung eines Gerätes, bei 
dem eine Kugel von 10 mm Durchmesser durch Federkraft (von Hand ausgelöst) auf 
die zu untersuchende Oberfläche (im Vers.: von zwei Stahlsorten) geschleudert wird. 
Aus der im Vergleich mit der Brinellpresse erhaltenen Eichkurve kann man den einer 
bestimmten Eindringtiefe (gemessen am Durchmesser) zugehörigen Härtewert ent
nehmen. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 489. April 1936. 
Leningrad.) R . K . M ü l l e r .

P. B. Michaiłów-Michejew und G. M. Deuissow, Dauerkriechprüfung nach der 
isothermen Methode. Vff. beschreiben einen zur Messung der isotherm. Fließbarkeit 
(Kriecligrenzc) des Metalles konstruierten App. für Dauerverss. Der App. erlaubt die 
Temp. bis auf 0,5° u. eine Meßgenauigkeit der Deformation auf 1,8-10“ ° mm/mm 
cinzuhalten. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 5. 48—63. Jan. 
1936.) _ v. F ü n e r .

A. Vogel, Vorschläge für Kerbschlagproben. Es wird ein Verf. zur Prüfung von 
Schweißnähten mit dem CHARPY-Kerbschlaghammer besprochen. Dabei wird einer
seits die Kerbzähigkeit in mkg bestimmt, andererseits an der gebrochenen Probe das 
Eindringen der Schweiße in das Grundmetall nachgeprüft, u. schließlich die Güte der 
Schweißnaht hinsichtlich der Dichtheit u. Gleichmäßigkeit festgestellt. (Amer. Weid. 
Soc. J. 15. Nr. 9. Suppl. 11— 12. Sept. 1936. General Electric Co.) E d e n s .

G. Stade, Metaphot und Schweißtechnik. Vf. zeigt an Hand verschiedener Auf
nahmen die gute Verwendbarkeit des Metaphot für die Unters, von Schweißstellen. 
(Bl. Unters.- u. Forsch.-Instr. 10. 41—45. Okt. 1936. Rathenow.) FRANKE.

A . Matting und H. otte, Nachbehandelte Gasschmelzschweißung. Es wurden 
Schweißverbb. aus St. 37 verschiedener Blechdicke (10—30 mm) durch Gasschmelz- 
schweißverf. u. durch Schweißung mit einer umhüllten Elektrode hergestellt u. in 
verschiedener Weise geprüft u. zwar wurde durch Grob- u. Kleingefügeaufnahmen 
das Gefüge untersucht sowie der spezif. Einfluß der Scliweißverff. festgestellt. Der 
Kaltbiegevers. erwies sich für den Vergleich hochwertiger Schweißungen als nicht 
genügend aufschlußreich, während durch den Abschreckbiegevers. Unterschiede in 
der Verformbarkeit von Schweißverbb. deutlich aufgezeigt wurden. Die Forderung 
nach einer der Nennfestigkeit des Stahles entsprechenden Zugfestigkeit kann sowohl 
durch Gasschweißung als auch durch Lichtbogenschweißung leicht erfüllt werden. 
Bei Schweißnähten ist das durch Reckverss. ermittelte Streckgrenzenverhältnis etwas
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größer als bei dem ungeschweißten Baustoff. Die Kerbschlagzähigkeit der gas
geschweißten Naht läßt sich durch geeignete Wärme- u. mechan. Behandlung oder 
durch Legierungszusätze steigern. Bei der Schweißung in mehreren Lagen ergibt 
die umhüllte Elektrode die günstigsten Werte. Die gasgeschweißte Naht ist durch 
Alterung mehr gefährdet als die elektr. geschweißte, selbst bei Verwendung eines 
legierten Zusatzdrahtes. Die Wirtschaftliehkeitsberechnung zeigte die für die erhöhte 
Güte mehr aufzuwendenden Kosten im Vergleich zu gewöhnlichen Schweißverbb. 
Die hochwertige Gasschmelzschweißung u. die Schweißung mit umhüllter Elektrode 
sind als annähernd gleichwertig zu bezeichnen. (Autogene Metallbearbeitg. 29. 289—95. 
1/10. 1936. Hannover.) - F r a n k e .

E. E. Halls, Verlust an Nichteisenmetallen durch Behandlung in Säuren. Einfluß 
der Säuremischung, der Eintauchzeit u. -temp. auf den Metallverlust bei der Behand
lung von Messing, Phosphorbronze u. einer Ni-Cu-Zn-Legierung in Säuren verschiedener 
Konz. Um unnötig hohe Metallverluste zu vermeiden, werden für die betreffenden 
Metalle geeignete Beizmittel angegeben. (Metallurgia 14. 91—93. Aug. 1936.) H ö c h s t .

J. Liger, Die Passivität der Metalle. Ihre Anwendung in der Oalvanostegie. Grund
tatsachen, verschiedene Arten der Passivität, Theorien. (Galvano [Paris] 1936. Nr. 53. 
16— 19. Sept.) K u t z e ln ig g .

J. L. Schüler, Die Nachbehandlung galvanischer Oberflächen. Der Erhöhung der 
Haftfestigkeit von Anstrichen auf verzinkten Eisenblechen dienen folgende Maßnahmen: 
Bewitterung der Zn-Schioht (bestes, aber auch langsamstes Verf.), mechan. Aufrauhen, 
ehem. Aufrauhen (möglichst zu vermeiden). Beim ehem. Aufrauhen ist die Anwendung 
von Säuren überflüssig, eine neutrale Kupfersulfat- oder Antimonchloridlsg. ist genau 
so wirksam. Vor Aufbringen des Anstriches müssen alle Fremdmetalle von der Zn- 
Schicht entfernt werden, Rost wird durch Bürsten gel. Der Anstrich darf nie auf feuchte 
Flächen aufgebracht werden. (Decorator 35. Nr. 414. 50—52. Okt. 1936.) G o l d b a c h .

A. v. Zeerleder, Aluminiumüberzüge auf Eisen. Die verschiedenen Möglichkeiten, 
Al zum Schutzc des Fo heranzuziehen, werden nach technolog. Gesichtspunkten 
zusammenfassend besprochen. Die Zementierverff. (Calorisieren usw.) werden für 
hitzebeständige, die Walzplattierverff. für witterungsbeständige Oberflächen benutzt. 
Die Tauchverff. kommen für beliebige Verwendungszwecke in Betracht. Bei diesen 
ist es noch nicht möglich, Fehlstellen im Überzug mit Sicherheit zu vermeiden. Ein 
Literaturverzeichnis ist angeschlossen. (Korros. u. Metallschutz 12. 275—83. Okt. 
1936. Neuhausen.) K u t z e ln ig g .

J. A . Nikiforow und L. M. Gluchowskaja, Katliodische Reduktion der Oxyde auf 
metallischem Eisen als Korrosionsbestimmungsverfahren. Ausarbeitung eines kathod. 
Red.-Verf. der auf metall. Fe befindlichen Oxydschichten als quantitative Best.-Methode 
der Korrosion von Eisen u. niedrig legierten Stählen. Als Elektrolyt werden haupt
sächlich konz. oder verd. Lsgg. (1- u. 1/2-n.) von A12(S04)3 oder Mischungen desselben 
mit Na„SO., verwendet. Weitere Zusätze verschlechtern die Red. Die Red. verläuft 
bei einer Stromdichte von 0,4—0,6 mA/qcm. Die Red.-Dauer hängt von der Menge 
der Oxydschicht, sowie von den Bedingungen ihrer Gewinnung ab. Die Schnelligkeit 
der Red. ist in gesätt. Al2(S04)3-Lsgg. am größten. Die Best.-Methode kann für Stähle 
mit 0,05— 1% C, 0,1—4*Y0 Cu, 0,3% Mo, bis 2%  Mn angewendet werden. Cr-Gehh. 
über 0,09% erschwerten die Red. u. bei 20% Cr u. 8%  Ni hört sie sogar auf. Die Ge
nauigkeit der Best. schwankt in den Grenzen von 0,1—5%  in Abhängigkeit von der 
Menge der Oxydschicht. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 217—24. 1936.) HOCHSTEIN.

J. A . Nikiforow und N. A. Godina, Zusammensetzung und Gefüge von auf der 
Oberfläche von Eisen befindlichen Oxydschichten. Ablösen von Oxydschichten von 
Eisenoberflächen in n. Lsgg. von FeCl3 u. Fe2(S04)3. Hierbei geht das Ablösen der 
Schichten von dem Eisen an der Grenze zwischen der äußeren, aus Oxyd bestehen
den Zone u. der daran anschließenden, aus Oxyd u. Metall bestehenden Zone vor 
sich. Dieser Umstand macht die Verwendung dieser sehr einfachen Methode ge
eignet für die Best. des Gefüges u. der Zus. von nichtmetall. Schichten auf Eisen. 
(Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 9. 225—228. 1936.) HoCHSTEIN.

W . N. Krat und I. S. Diner, Zur Messung der Korrosionsausdehnung auf der 
Oberfläche. Photometr. Unters, der Korrosionsausdehnung auf Kesselblechen. Best. des 
flächenmäßigen Anteils der Korrosion auf der Oberfläche von Kesselblechen mittels

XIX. 1. 12
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einer photograph. Aufnahme u. eines auf das Negativ gelegten Gitternetzes. (Metal 
Ind.Herald [russ.: Westnik Metallopromyschlennosti] 16. Nr. 1. 71. 1936.) H ö c h s t .

Shell Development Co., San Francisco, übert. von: Herbert P . A .  Groll, Oak-, 
land, Calif., V. St. A., Scliaumschwimmverfahren. Als Sammler dient ein ungesätt. 
Xanthat mit mindestens 4 C-Atomen im Molekül, z. B. ein Isoalkenylxanthat. (Can. P. 
356 306 vom 12/6. 1934, ausg. 3/3. 1936. A. Prior. 28/8. 1933.) G e is z l e r .

Ernest H. Rose, Los Angeles, und William T. MacDonald, La Jolla, Calif., 
V. St. A., SchaumscMvimmverfahren, besonders für oxyd. Erze (Carbonate, Sulfate, 
Oxyde). Das Verf. beruht auf der Erkenntnis, daß Erzbestandteile, wie BaC03. die 
mit Ölsäure o. dgl. schwer lösliche Seifen bilden, in Ggw. von Metaphosphaten oder 
-phospliiten oder den entsprechenden As-Verbb. beim Flotieren in den Schaum treten, 
während Mineralien, wie z. B. des Fe, die 11. Seifen bilden, unter diesen Bedingungen 
nicht schwimmen. Zwecks Trennung der verschiedenen Bestandteile kann man sie 
mit Verbb. überziehen, deren Seifen verschiedene Löslichkeit besitzen, u. dann flotieren. 
Zur Trennung von Chromit u. CaC03 setzt man z. B. der Trübe ein 1. Pb- u. Ni- oder 
Fe-Salz zu. Die Pb-Verb. überzieht nur die Chromitteilchen u. bewirkt infolge der 
Unlöslichkeit der Pb-Seifen ihr Aufschwimmen, während sich die Ni- bzw. Fe-Verbb. 
auf dem CaC03 niederschlagen u. infolge der Löslichkeit der Ni- oder Fe-Seifen sein 
Schwimmen verhindern. (A. P. 2040187 vom 11/5. 1934, ausg. 12/5. 1936.) Ge is z l e r .

Clarence Q. Payne, Shippan Point, Stamford, Conn., V. St. A., Röstverfahren. 
Die fein verteilten Erze werden in dünner Schicht auf eine schnell umlaufende waage
rechte Trommel aus feuerfestem Stoff, z. B. Schamotte mit einer Umhüllung aus 
Mg-Ferriten oder Zr-Oxyd, aufgetragen, die je nach der Art der Abröstung auf eine 
bestimmte Temp. erhitzt ist. Die h. Erzteilchen werden von der Trommel gegen eine 
Ablenkplatte u. von dieser in die Austragvorr. geschleudert u. dabei abgeröstet. Um 
die Erze mit den zur Beheizung der Trommel dienenden Heizgasen nicht in Berührung 
zu bringen, ordnet man die Trommel zwischen Heiz- u. Röstraum an u. sorgt durch 
an ihr oben u. unten anliegende Platten für einen Abschluß der beiden Räume. Die 
Temp. der Trommel soll bei der Röstung von magnet. aufzubereitenden Erzen etwa 
425° betragen. Beim sulfatisierenden Rösten von Cu- u. Zn-Erzen ti. beim Totrösten 
müssen die Tempp. höher liegen. Außerdem läßt man dabei Luft in den Röstrauin 
treten. Die höchste erreichbare Temp. (etwa 1650°) wird bei der Vorbehandlung von 
sulfid. Au- u. Ag-Erzen für die Cyanidierung angewendet. Dabei wird in neutraler 
Atmosphäre zwecks Zers, des FeS, (explosion roast) gearbeitet. (A. P. 2 039 833 vom 
22/8. 1935, ausg. 5/5. 1936.) " G e is z l e r .

Sachtleben Akt.-Ges. für Bergbau und Chemische Industrie, Deutschland, 
Direkte Herstellung von flüssigem Eisen oder Stahl im diskontinuierlichen Betrieb durch 
Red. von Fe-Erzen mit C im bewegten Ofen (Drehofen) nach Hauptpatent, dad. gek., 
daß für die Beheizung des Ofens eine an 0 2 angereicherte Luft, z. B. mit 30% O.,, 
verwendet wird. Der 0 2 oder die angereicherte Luft wird vorzugsweise k.. z. B. im 
Brenner, in den Strom der h. Gase eingeführt. — Man erhält eine an S sehr freie 
Legierung, selbst wenn Erze mit höherem S-Geh. (z. B. 0,5% S) verwendet werden, 
weil mit höheren Tempp. u. daher auch mit größerer Ivalkmenge gearbeitet werden 
kann. Ferner kann mit einer Zementschlacke von mindestens 60% CaO gearbeitet 
werden. Hohe Metallausbeute, wichtig für die Herst. von Ferromangan. Man kann 
ohne Nachfeinung ein Sonderroheisen etwa sehwed. Güte hersteilen. (F. P. 46 586 
vom 27/8.1935, ausg. 10/7.1936. D. Prior. 12/7.1935. Zus. zu F. P. 782 516 ; C.
1935. II. 4478.) H a b b e l .

Soc. Lorraine des Aciéries de Rombas, Frankreich, Herstellung von Thomas
stahl. Dem Bad werden Stoffe zugesetzt (z. B. Ferromangan), welche es solange vor 
Oxydation schützen, bis der P-Geh. stark gesunken ist u. bis zum Ende des über- 
blasens; gleichzeitig wird die Schlacke fl. u. akt. gemacht (z. B. durch Zugabe von 
Walzsinter), damit die Entphosphorung plötzlich vollständiger u. schneller verläuft. — 
Niedrige Gelih. an P, S u. Oxyden; verbesserte mechan. Eigg., leichtere Warmver
formung, gute Schweißbarkeit. (F. P. 799 996 vom 30/3.1935, ausg. 24/6.1936.) H a b b .

Phelps, Dodge Corp., New York, N. Y ., übert. von: Morris G. Fowler und 
Lyle M. Barker, Clarkdale, Ariz., V. St. A., Verarbeitung von Stahl mit über 1% Cu 
durch Walzen oder Schmieden. Die Verarbeitung wird begonnen bei einer Temp. 
oberhalb des F. des Cu; es wird jedoch dafür gesorgt, daß das Cu nicht fl. ist; dieses 
kann dadurch geschehen, daß entweder eine Zunderbldg. bei der Erhitzung vermieden



wird (Erhitzen in neutraler Atmosphäre), oder daß der gebildete Zunder vor der 
Verarbeitung entfernt wird. Die Verarbeitung kann auch begonnen werden bei einer 
Temp. unterhalb des F. des Cu, bei ea. 1075°; hierzu kann entweder die Erhitzung 
nur bis auf diese Temp. vorgenommen werden oder es wird zunächst auf höhere 
Tempp. erhitzt, z. B. auf 1150° (oberhalb des F. des Cu), u. dann vor dem Ver
arbeiten auf 1075° wieder abgekühlt. Vgl. nächst. Bef. über F. P. 799 766. — Die 
Stähle bekommen keine Oberflächenrisse. (A. P. 2 040 515 vom 6/10. 1932, ausg. 
12/5. 1936. F. P. 799 765 vom 21/12. 1935, ausg. 19/6. 1936.) H a b b e l .

Phelps, Dodge Corp., Amerika, Behandlung von Stählen mit über 1% Cu. Den 
Stählen wird ein Element zugesetzt, welches mit dem Cu eine Legierung bildet, deren 
F. über dem des Cu liegt. Derartige Elemente sind z. B. Al, Cr, Mo, Ni, Si, Ti, V u. 
Zr. Vgl. vorst. Ref. über F. P. 799 765. — Die Cu-Stähle können w. verarbeitet werden,, 
ohne Oberflächenrisse zu bekommen. (F. P. 799 766 vom 21/12.1935, ausg. 19/6. 
1936.) H a b b e l .

Standard Oil Development Co., Amerika, Kaltbehandlung der Oberfläche von 
Gegenständen aus Spezialstahl, insbesondere Cr-Ni-Stahl. Durch Erzeugung einer Ober
flächenschicht mit feiner Krystallstruktur wird der Widerstand gegen interkrystalline 
Korrosion erhöht. Die Dicke der Oberflächenschicht kann bis zu 3 nnn betragen. 
(F. P. 800143 vom 30/12. 1935, ausg. 27/6. 1936. A. Prior. 23/1. 1935.) H a b b e l .

American Smelting & RefiningjCo., New York, N. Y., übert. von: Jesse O.Better- 
ton und Albert J. Phillips, Metuchen, N. J., V. St. A., Behandeln von Zink ent
haltenden Gemischen. Gemische von ZnO, PbO u. SnO, die z. B. durch Oxydieren von 
Legierungsabfällen entstehen, werden in Ggw. von C geschmolzen u. erhitzt. Zn wird 
hierbei verdampft, während Pb u. Sn als fl. Metalle Zurückbleiben. In gleicher Weise 
werden Bronze- u. Messingabfälle behandelt. Nach Entfernung des Zn wird der C 
nbgetrennt u. durch oxydierende Behandlung das Sn aus der Schmelze entfernt, worauf 
Cu elektrolyt. abgeschieden wird. (A. PP. 2 040 825 vom 13/11. 1933 u. 2040 826 
vom 7/12. 1933, beide ausg. 19/5. 1936.) H o r n .

Anaconda Copper Mining Co., New York, übert. von: Homer M. Doran und 
Harold D. Houghton, Great Falls, Mont., V. St. A., Unlösliche Anode, besonders für 
die Zinkelektrolyse, bestehend aus 0,1— 0,5% Cd, Rest Pb. Ein Niederschlagen von 
aus der Anode stammendem Pb auf der Kathode soll verhindert werden. Außerdem 
besitzen die Anoden längere Lebensdauer als reine Pb-Anoden. (A. P. 2 042 591 vom 
15/11. 1934, ausg. 2/6. 1936.) Ge is z l e r .

National Processes Ltd., London, Alan Robert Gibson und Stanley Robson, 
Bristol, England, Elektrolytische Gewinnung von Blei aus PbS-Erzen. Die Erze werden 
in einer Schmelze aus PbCl2 elektrolysiert. Die Schmelze soll 1—10% PbS enthalten. 
Die Stromdichte beträgt 46,5—93 Amp. je qm. Zweckmäßig wird mit einer PbS-Konz. 
von 3— 5%  u. Stromdichten von 70—93 Amp. je qm bei etwa 550° gearbeitet. An 
der Anode entwickelt sich elementarer S. Der Stromverbrauch beträgt etwa 750 
bis 800 KW-Stdn. jo Tonne Pb. Metalle, die, wie Ag, elektronegativer als Pb sind, 
werden zweckmäßig vorher elektrolyt. entfernt. (E. P. 448 328 vom 5/11. 1934, ausg. 
2/7.1936.) ” Ge is z l e r .

International Lead Refining Co., übert. von: Fernando B. Peterman, East 
Chicago, Ind., V. St. A., Herstellung von kupferhaltigen Bleilegierungen mit etwa 0,06% Cu 
(eutekt. Zus.), die wegen ihrer hohen Druck- u. Zugfestigkeit, ihres feinen Gefüges u. 
hohen Widerstands gegen gewisse Arten von korrodierenden Angriffen besonders für 
Kabelmäntel u. ehem. App. geeignet sind. Cu-Chloride oder Salzgemische, aus denen 
sich diese Verbb. bilden können, z. B. CuS04 u. NaCl, werden auf geschmolzenes Pb 
bei etwa 480° zur Einw. gebracht. Aus dem Cu.,Cl„ wird nach der Gleichung

Cu2Cl, - f  Pb -  PbCl2 - f  2 Cu 
elementares Cu gebildet, das sich im Pb gleichmäßig verteilt. (A. P. 2 042 625 vom 
28/10. 1933, ausg. 2/6. 1936.) Ge is z l e r .

Kabel- und Metallwerke Neumeyer Akt.-Ges. und Erhard Kröner, Nürnberg, 
Herstellung von Blei-Tellurlegierungen, besonders für Kabelmäntel. Es wird zunächst 
eine Vorlegierung aus 0,1—38% Te, Rest Pb hergestellt, indem man das Te elementar 
oder als Verb. in fl. Pb einführt u. dieses so lange erhitzt, bis das sich bildende Pb- 
Tellurid in der restlichen Pb-Menge vollständig gel. ist, worauf man die Schmelze 
rasch abkühlt. Die Vorlegierung wird mit der zur Herst. der gewünschten Legierung 
notwendigen Menge Pb auf eine Temp. erhitzt, die nur wenig über dem F. des Pb liegt.
E. P. 449 372 vom 10/8. 1935, ausg. 23/7. 1936.) G e is z l e r .

12 *
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Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, übert. von: William C. Ellis,
Rockville Centre, N. Y., V. St. A., Vergütung von durch Ausscheidung härtbaren, silicid- 
haltigen Kvpferlegierung&n. In den Legierungen wird durch eine geeignete Wärme
behandlung eine Teilausscheidung hervorgerufen, worauf sie k. verarbeitet u. bei 100 
bis 500° 1—4 Stdn. lang geglüht werden, um eine weitere Ausscheidung von Siliciden 
zu erreichen. Durch die Behandlung wird eine beträchtliche Steigerung der Zerreiß
festigkeit erreicht, ohne daß gleichzeitig der clelctr. Widerstand des Werkstoffs ansteigt. 
Als Zusätze kommen hauptsächlich Silicidc von Cr, Co, Fe u. Ni in Betracht. Ein 
Draht aus einer Cu-Legierung mit 4%  Ni - Silicid wies z .B ., nachdem er 2 Stdn. 
bei 875° geglüht, in W. abgcschreekt u. 2 Stdn. bei 600° angelassen wurde, eine Zerreiß
festigkeit von 80,85 kg/qmm u. einen spezif. elektr. Widerstand von 5 Mikrohm-cm 
auf. Die gleichen Werte waren etwa 105 kg/qmm u. 4,5 Mikrohm-cm bei einem Draht, 
der, nachdem er die obige Behandlung erfahren hatte, k. gezogen u. 4 Stdn. bei 300° 
angelassen wurde. Die Werkstoffe eignen sich besonders für elektr. Leiter, die hohe 
Zugfestigkeit besitzen müssen. (A. P. 2 050 601 vom 29/10.1930, ausg. 11/8. 
1936.) " Ge is z l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., übert. von: George P. Halliwell, Pitts
burgh. Pa., V. St. A., Legierung hoher Festigkeit, die auch bei hohen Tempp. erhalten 
bleibt, bestehend aus 20— 7 0 %  Ni, 60— 1 0%  Co, 5— 5 0 %  Fe, 0,5— 1 0 %  Ti u. Cr von 
Spuren bis 2 5 % . Die Legierungen mit niedrigem Ti-Geh. (2— 5 % ) sind gut schmiedbar. 
Die Summe der Gehh. an Ni u. Co soll den überwiegenden Bestandteil der Legierung 
bilden. Der Ni-Geh. soll dabei größer als der Co-Geh. sein. Legierungen mit besonders 
hoher Proportionalitätsgrenze u. Zugfestigkeit sollen folgende Zus. aufweisen: 40 
bis 6 0 %  Ni, 25— 3 5 %  Co, 5— 2 0 %  Fe, 2— 5 %  Ti, 1— 2 5 %  Cr. Die Werkstoffe werden 
zwecks Vergütung bei mindestens 900° geglüht, abgeschreckt u. bei 500— 800° angelassen. 
Wegen ihrer guten Warmfestigkeit eignen sie sich besonders zur Herst. von Ventilen 
für Brennkraftmasehinen. (A. P. 2  044 165 vom 3/3. 1932, ausg. 16/6. 1936.) G e is z l .

Kazuma Hayakawa, Yokahama, Japan, Härten von Aluminium u. seinen Legie
rungen. Das geschmolzene Metall wird in einem Gefäß aus Fe im Vakuum 30—60 Min. 
auf über 900° erhitzt u. beim Abkühlen auf 500— 700° ein KW-stoffgas in den Behälter 
geleitet, bis ein Druck von über 1 at erreicht ist, worauf man das Sletall schnell weiter 
abkühlt. Durch Umsetzung mit dem Fe der Gefäßwand u. den KW-stoffen sollen sich 
im Al gleichmäßig verteilte feine Krystalle von Al3Fe, A1,|C3 u. A120 3 bilden, die eine 
Härtesteigerung des Metalls bewirken. (A. P. 2 039165 vom 17/1. 1935, ausg. 28/4. 
1936.) ' Ge is z l e r .

Vereinigte Aluminiumwerke Akt.-Ges., Lautawerk (Erfinder : Hans Ginsberg), 
Färben von elektrolytisch oxydierten Oberflächen aus Aluminium oder Aluminiumlegie
rungen, dad. gek., daß man den oxydierten Gegenstand mit der Lsg. eines Mineral
salzes in einem organ. Lösungsm. von geringer Viscosität, wie A., Ä., Bzn. usw., be
handelt u. daß man dann das von der Oxydschicht aufgenommene Mineralsalz durch 
eine darauffolgende, auf therm. oder ehem. Wege bewirkte Umsetzung in eine gefärbte 
Verb. überführt. Beispiel: das oxydierte Al-Blech wird 1 Stde. bei 30— 40° in eine 
gesätt. alkoh. FeCl3-Lsg. getaucht. Anschließend wird das Blech nach dem Trocknen 
in einer schwach ammoniakal. wss. Lsg. gekocht. Es entsteht eine braunrote Färbung. 
(D. R . P. 634 570 Kl. 48 d vom 30/1. 1932, ausg. 29/8. 1936.) H ö g e l .

Etablissements Marret, Bonnin, Lebel & Guieu, Frankreich, Elektrolytische 
Erzeugung von Rhodiumüberzügen. Man verwendet eine Lsg. von Rh(OH)3 in HN03, 
der H2S04 u. Na2S04 zugesetzt sein können. Beispielsweise arbeitet man mit einer 
Lsg., die 3 g Rh im Liter enthält. Kathod. Stromdichte 2—2,5 Amp./qdm. Zweck
mäßig ordnet man eine Zwischenschicht aus Au an. Man erhält so glänzende korrosions
beständige Rh-Schichten. (F. P. 803 273 vom 11/3.1936, ausg. 26/9.1936.) Ma r k h o f f .

Société Continentale Parker, Frankreich, Auffrischen von brünierten Metall
gegenständen. Die entfetteten, brünierten Gegenstände, wie Gewehrläufe, werden 
mit sauren Phosphatlsgg. behandelt u. hierauf mit schwarze Pigmente enthaltenden 
Ölen abgerieben. (F. P. 794 869 vom 1/12. 1934, ausg. 27/2. 1936.) H ö g e l .

Roy B. Mc Canley, Chicago Heights, Ul., V. St. A., Herstellung von Phosphid- 
schichten auf Metallen. Gegenstände aus Fe, Stahl oder solchen Metallen, die sich mit 
P zu Phosphiden verbinden, werden mit schmelzfl. oder gasförmigen P abgebenden 
Stoffen behandelt. Zur Behandlung von Fe können Legierungen folgender Zus. ver
wendet werden: 1. Sn 5—50%, Cu 25—93%, P 2—25%. 2. Sn 20—75%, Cu 40—'70%,
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Cr 3,20%, P 9,9%. Als gasförmige Stoffe zur Behandlung der Metalle kommen P-Dampf 
u. PH3 in Betracht. Die auf diese Weise auf den Metallen erhaltenen Phosphidschichten 
bilden einen guten Schutz gegen mechan. therm. u. ehem. Einww. (A. P. 2007 978 
vom 19/6. 1933, ausg. 16/7. 1935. F. P. 793 080 vom 2/7. 1935, ausg. 15/1. 
1936.) H ö g e l .

Almon H. Fuller and P. Kerekes, Analysis and design of steel structures. London: Macmillan 
1936. (639 S.) 25 s.

[russ.] Abrani Dawidowitsch Kramarow, Die Elektrometallurgie von Ferrolegierungen. Lenin
grad-Moskau: Onti 1936. (312 S.) Rbl. 5.80.

N. F. Mott and H. Jones, ïhe theory of the properties of metals and alloys. London: Cla
rendon Pr. 1936. (340 S.) 25 s.

IX . Organische Industrie.
P. J. Iwannikow und J. J. Gawrilowa, Die Lösung des Problems der säurefreien 

leatalytischen Veresterung von Alkoholen. (Vorl. Mitt.) Vff. berichten, daß bei Be
nutzung von Cu-Ce-, Cu-Th- u. Cu-U-Katalysatoren die Veresterung von niedrigen 
Alkoholen bis zum Butanol mit techn. Ausbeuten durchgeführt werden kann. Bei 
Benutzung des Cu-U-Katalysators werden bei 220° 63% des durchgeleiteten A. in 
Äthylacetat übergeführt; Propanol u. Butanol werden mit 50% Ausbeute zu Estern 
umgesetzt. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 9. 490—91. 1936. Leningrad, Staatl. Hochdruck
inst.) Ł v. F ü n e r .

St. Bąkowski und L. Stępniewski, Darstellung von Aceton aus Alkohol mit Hilfe 
eines Katalysators aus kohlensaurem Kalk und Eisenoxyd. Unters, des Einflusses der 
Temp., der A.-Konz., der Durchflußgeschwindigkeit u. anderer Faktoren auf die Aceton
ausbeute. Als Katalysator dienten Eisenfeile von 5 mm Durchmesser, welche durch 
Behandeln mit l% ig. Essigsäure mit einer Oxydschicht u. hierauf durch Behandeln 
mit einer gesätt. Ca-Aeetatlsg. u. Ausglühen bei 500° mit CaC03 überdeckt wurden. 
Zur Best. von Aceton u. Aldehyd im Rk.-Prod. wurden diese zusammen jodometr. 
oder mittels NH20H-HC1 bestimmt u. der Aldehydgeh. colorimetr. ermittelt. Die 
Ausbeute der Kontaktumwandlung von A. +  H20  in Aceton ist vom A.-Geh. des 
A.-W.-Gemisehes abhängig; das Maximum (86,5% der tlieoret. Ausbeute) erhält man, 
wenn die Konz, des A. etwa 20° (16,3 Vol.-%) beträgt. Bei weiterer Zunahme der 
A.-Konz. fällt die Acetonausbeute rasch, gleichzeitig beginnt der CH,-CHO-Geh. 
zuzunehmen. Die Acetonausbeute sinkt auch unter der optimalen A.-Konz.; man 
erhält dann zwar ein prakt. aldehydfreies Prod., aber ein großer Teil des A. zers. sich 
zu Gasen. Die Hauptrk. ist: 2 A. +  H20  =  Aceton +  C02 +  4 H2. Wegen der Neben- 
rkk. ist der C02-Geh. etwas kleiner als der berechnete (20%). Bei Anwendung der 
stöchiometr. Gemische 2 C2H501I 4- 1 H20  verläuft die Rk. in anderer Richtung, u. 
zwar zers. sich der A. zu CH4 u. CO. In noch höherem Maße als die Zus. des A.-W.- 
Gemisehes beeinflußt die Temp. die Acetonausbeute ; Maximum gegen 500°. Unter 
dieser Temp. sinkt die Acetonausbeute rasch, während die Aldehydbldg. zunimmt. 
Oberhalb 500° sinkt ebenfalls die Acetonbldg.; das Rk.-Prod. ist aldehydfrei, ein großer 
Teil des A. zers. sich aber unter Gasbldg. Bei geringen Geschwindigkeiten war die 
Durchflußzeit ohne Einfluß auf die Rk.-Ausbeute. Bei längerer Dauer des Kontaktes 
wird das Gleichgewicht schon am Anfang des Rk.-Rohres erreicht. Erst nach Über
schreiten eines Geschwindigkeitsmaximums (500 ccm 20° A. bei 500 g Kontakt, Vol. 1 1, 
in weniger als 30 Min.) fällt die Ausbeutekurve, d. h. die Rk. geht nicht zu Ende. Die 
maximale Geschwindigkeit betrug bei 11 Vol. des Kontaktes, 200 ccm A. oder 1000 ccm 
A. von 20°/Stde., entsprechend 80 g Aceton pro Stde. u. 1000 ccm Rk.-Raum. Erst 
nach Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit findet man im Rk.-Prod. Aldehyd, 
dessen Ausbeute von 0 auf 1,8 im Verhältnis zur theoret. Ausbeute zunimmt, um auf 
dieser Höhe zu bleiben. Demnach wäre Aldehyd ein Zwischenprod., wobei die Ge
schwindigkeit der Umwandlung des A. in Aldehyd gering ist im Verhältnis zur Um
wandlungsgeschwindigkeit des Aldehyds in Aceton. Essigsäure wurde nicht oder nur 
spurenweise im Rk.-Prod. gefunden, so daß Essigsäure kaum ein Zwischenprod. der 
Acetonbldg. ist. Die Aktivität des Kontaktes sinkt nach längerem Durchleiten der 
Rohmischung; der Kontakt muß öfter mittels Luft wiederbelebt werden. (Przemysł 
Chem. 20. 142— 51. 1936.) S c h ö n f e l d .
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M. Daschewski und A. Karischin, Oxydation von AcenaplUkm in Acenaphthen- 
chinon. Bei der Oxydation von Acenaphthen mit (NHJXYnO- u. einer größeren Menge 
Essigsäure (95%)- als von G r a e b e  angegeben, nimmt die Ausbeute an Acenaphthen- 
chinon auf 65— 75% zu- Der Rk.-Verlauf ist ruhig, die Temp. beträgt nicht über 100 
bis 102°. 100%ig. Eg. steigert nicht die Ausbeute. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promv- 
schlennost organitscheskoi Chinin] 1. 729—31. Juni 1936.) S c h ö n f e l d .

Glenn C. Forrester, Niagara Falls, N. Y.. V. St. A., Abtrennung von Dämpfen 
flüssiger oder fester Verbindungen (z. B. Alkoholen, Säuren, Estern, Säureanhydriden, 
Aldehyden, Ketonen, Aminen, Athem, Phenolen) aus Gemischen mit Gasen. Man leitet 
die Gemischc über Mg(Cl01);i, das von Fall zu Fall einen verschiedenen Feuchtigkeits
geh. (von 0—50%) haben kann. Hierbei erfolgt Absorption der Dämpfe unter gleich
zeitiger Solvatation des Salzes. Da das Solvat einen sehr niedrigen Dampfdruck hat. 
erreicht die Absorption sehr hohe Werte (bis zu 100%). In den meisten Fällen entstehen 
schließlich viscosc Fll., aus denen man die angereicherten Verbb., z. B. durch Erwärmen 
im Vakuum, entfernen kann. Ist die absorbierte Verb. in W. uni., so gibt man das ans 
Absorbens u. adsorbierter Verb. bestehende Prod. in etwas W .; hierbei 1. sich das 
Salz, die organ. Verb. schcidet sich als besondere Schicht ab. An Stelle von Mg(C10.,)., 
kann man auch die Perchlorate von Ca, Ba, Sr, Zn, Co, Ni, Mn, Al usw. verwenden.
— In mehreren Tabellen ist das Verf. z. B. an Methyl-, Äthyl-, Isopropyl-, Butylalkohol, 
Ameisen-, Essigsäure, Essig-. Milch-, Acetessigsäureäthylester, Äthylenchlorhydrin, 
Essigsäureanhydrid, Paraldehyd, Formaldehyd, Furfurol, Aceton, Methyläthylketon, 
Acetophenon, Diäthylamin, Anilin, Diäthyläther, Benzyläthyläther, .1,4-Dioxan, Di- 
äthylenglykolmonomelhyl- u. -ätliyläther erläutert. (A. P. 2 049 608 vom 27/4. 1934. 
nusg. 4/8. 1936.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmhigton, übert. von: John C. Wood- 
house, Cragmere, Del., V. St. A., Reinigung oxydierter organischer Verbindungen 
durch raffinierende Hydrierung. Eine mindestens doppelt veresterte, organ. Verb., die 
z. B. Syntheseprodd. aus Wassergas entstammt oder z. B. Octadecandioldiacelat, -adipat, 
-phthalat, -succinat, -diisobutyrat, -hexahydrophthalat, Diäthylenglykoldiisobutyral, Di- 
äthylenglykoldipropionat. ferner Dicarbonsäuredialkylester, wie Dimethyl-, Dipropyl-, 
Diisobutyl- u. Diamylphthalat, -oxalat, -succinat, -adipat u. a., wird in Ggw. eines in 
ihr dispergierten Hydrierkatalysatoren (Ni, Co, Cu, Pt) mit H., unter Druck bei Tempp. 
zwischen i00 u. 150° behandelt, bis sie geruch- u. farblos ist. (A. P. 2 043 688 vom 
20/7. 1935, ausg. 9/6.1936.) P r o b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., übert. von: Paul Feiler, 
Ludwigshafen a. Rh., Deutschland, Herstellung von Olefinen und aromatischen Kohlen- 
icasserstoffeil aus Methan. In einem mit feuerbeständigen, aus 60—95% SiC u. einem 
Bindemittel, wie Feldspat, Kryolith oder Flußspat, bestehenden Material ausgesetzten 
Cowper werden Methan u. seine höheren Homologen auf Tempp. zwischen 700 u. 900° 
erhitzt. Nach Abtrennung der gebildeten Olefinc werden die Restgase in dem Cowper 
erneut einer Hitzebehandlung bei Tempp. zwischen 900 u. 1300° unterworfen. (A. P. 
2 022 279 vom 16/2. 1931, ausg. 26/11. 1935. D. Prior. 28/2. 1930.) P r o b s t .

Standard Oil Development Corp., Delaware, übert. von: Helmuth G. Schneider 
und Julius V. Sommer, Elizabeth, N. J., V. St. A., Sauerstoffhaltige organische Stoffe 
aus Olef inen durch Oxydation der fl. Olefine mit 0 2 bei Tempp. <150° u. Drucken von 
5— 200 at. Man kann auch Gasmischungen verwenden. Gesätt. KW-stoffe u. auch 
Bzl. werden unter den genannten Rk.-Bedingungen nicht verändert. Aus den Olefinen 
entstehen Alkylenoxyde, Glykole, ungesätt. Alkohole, Säuren u. Ester. Aus dem Olefin 
bildet sich mit 1 Molekül 0 2 ein Peroxyd, das in der Kälte beständig ist, bei höherer 
Temp. aber eine Säure u. ein akt. O-Atoni bildet, das mit einem weiteren Molekül eines 
Olefins sich zu einem Olefinoxyd (I) vereinigt. Das I ist bei Abwesenheit von Säuren 
beständig. Man setzt dem Ausgangsprod. daher säurebindende Stoffe, wie Erdalkali
hydroxyde zu. Durch das akt. O-Atom werden schwer oxydierbare Stoffe, wie S02. 
Aldehyde, Sulfite, Camphene, verschiedene Farbstoffbasen oxydiert. — Hexylen gibt 
Hexylenoxyd (Kp. 110°), ungesätt. Alkohol (Kp. 137°) Glykol (Kp. 200°), Ester u. Harze. 
Wird Anthracen (II) einem Olefin zugemischt, so oxydiert sich das II zu Anthrachinon. 
(A. P. 2052195 vom 24/8. 1932, ausg. 25/8. 1936.) K ö n ig .

Socony-Vacuum Oil Co., New York, N. Y., übert. von: Harold S. Davis und 
Alfred W. Francis, Woodbury, N. J., V. St. A., Herstellung von Alkoholen aus Olefinen 
und Schwefelsäure (I), indem man das leicht reagierende Olefin auf I einwirken läßt u.
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(las andere Olefin u. iV. dem Schwefelsäureester zufügt u. anschließend die Mischung 
(50— 150°) erhitzt. Man erhält die Alkohole. Der W.-Zusatz soll in 30%ig. Überschuß 
erfolgen. (A. P. 2 047194 vom 9/3. 1934, ausg. 14/7. 1936.) KÖNIG.

Air Reduction Co., Inc., New York, übert. von: Walter Wilkinson, Rye, 
N. Y., V. St. A., Kontinuierliche Alkoholherstellung aus den entsprechenden Olefinen, 
wie O.Jli, CsHa zu A. bzw. Isopropylalkohol, indem man die aus dem Katalysatorapp. 
austretende unter Druck stehende Gasmischung unter Kühlen einem W.-Strom ent
gegenleitet u. das nicht absorbierte Olef in in den Prozeß kontinuierlich zurückleitet. 
(A. P. 2 044414 vom 20/10. 1934, ausg. 16/6. 1936.) K ö n ig .

Air Reduction Co.. Inc., New York, N. Y ., übert. von: Frederick R. Balcar, 
Stamford, Conn., V. St. A., Alkoholherstellung aus Olefinen u. Säurekatalysatoren, 
wie H2S04 u . H3P 04. Um die Säureverluste während der kontinuierlichen Rk. aus
zugleichen, leitet man in die wss. Katalysatorfl. neutrale Alkylester, wie Dialkylsulfate 
oder Trialkylphosphate ein. (A. P. 2 044417 vom 12/4.1935, ausg. 16/6.1936.) K ö n ig .

A. S. Karpow, U. S. S. R., Darstellung von Methanol. Die Red. der Oxyde des
0 erfolgt unter Verwendung eines Katalysators, der durch Vermischen von getrock
netem GuO u. ZnO mit einer Cr20 3-Lsg. erhalten wird, wobei die Bestandteile in einer 
solchen Menge verwendet werden, daß das Verhältnis von CuO: ZnO: Cr20 3 =  
9: 15: 7 ist. (Russ. P. 47 687 vom 25/1. 1936, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

Air Reduction Co., Inc., übert. von: Floyd J. Metzger, New York, N. Y., 
V..St. A., Äthylalkohol wird aus C„Ui u. W.-Dampf kontinuierlich hergestellt, wenn 
man die Ausgangsstoffe unter Druck (>100 Pfund pro Quadratzoll) u. bei höheren 
Tempp. (>170°) in einem verhältnismäßig verd. Säurekatalysator (H2S04, H3P04 
oder Mischungen dieser Säure) einleitet u. aus dem austretenden Dampfgemisch den 
Alkohol mit W. kondensiert. Die Säure kann noch Beschleuniger, wie Ag,ßOt oder 
Li,,SOt enthalten. Die anzuwendende Temp. ist abhängig von der Sterke der Säure, 
dem Druck u. dem Verhältnis des C2H4 zum W. — Bei einem Druck von 600 Pfund 
pro Quadratzoll u. 250° beträgt die Konz, der H2S04 41°/0 u. das Verhältnis von
C,H4: W. =  1 :2 . Man erhält bei 90 Kubikfuß in der Stde. pro Liter Katalysator 
eine 10%ig. Umsetzung zu Alkohol. Ä. war nicht, oder in verschwindenden Mengen 
anwesend. Bei 1000 Pfund pro Quadratzoll beträgt die Temp. 255— 260° u. Konz, 
der H„S04 30%, das Verhältnis C2H4: W. =  1 :1 . (A. PP. 2050 442 vom 27/6. 1931 
u. 2 050443 vom 1/12.1931. Beide ausg. 11/8. 1936.) K ö n ig .

Air Reduction Co., Ine-, übert. von: Floyd J. Metzger, New York, N. Y., 
V. St. A., Äthylalkohol wird durch Behandeln von 0 2H,l (I) mit W.-Dampf in ver
schiedenen Verhältnissen bei Tempp. von 170—300° u. Drucken von 100—2000 Pfund 
pro Quadratzoll in Ggw. von H3P04 (II) (15—85%) erhalten. Der A. wird durch 
Kühlen gewonnen. Nicht umgesetztes I gelangt in den Kreislauf zurück. An Stelle 
eines Rk.-Gefäßes kann man auch eine Reihe von Rk.-Gefäßen verwenden. Die wss.
II kann auch Beschleuniger enthalten (Ag, Ag2S04, Li2S04). Die II kann auch auf 
Träger, wie Bimsstein, Silicagel, Koks, aufgebracht verwendet werden. An Stelle 
von A. entsteht Ä., wenn weniger W. oder eine stärkere Säure oder schwächerer Druck 
Verwendung findet. (A. P. 2 050445 vom 17/5.1934, ausg. 11/8.1936. Holl. Prior. 
20/6. 1932.) ' K ö n ig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, De!., V. St. A., Herstellung von 
Schwefelsäureestcm der gasförmigen Olefine (I) und vonAlkoholen. I leitet man vorteilhaft 
mit äquimolekularen Mengen H^SO4 von mindestens 75% durch ein dünnes Rohr bei 
Tempp. vorteilhaft <  30° (15— 40°) u. bei höheren Drucken. Der Ester wird anschließend 
zu Alkohol hydrolysiert. 03He ergibt Isopropylsulfat u. Isopropanol. (E. P. 448457 
vom 7/12. 1934, ausg. 9/7. 1936. A. Prior. 7/12. 1933.) K ö n ig .

Benjamin R. Harris, Chicago, Hl., V. St. A., Herstellung von Phosphorsäureestem 
mehrwertiger Polyoxyverbindungen, von denen mindestens ein II durch eine lipophile 
Gruppe (Alkyl-Acyl•) substituiert ist, durch Behandeln der Ester- oder Ätherverbb.

0  der Polyoxyverbb. mit P2Os, POCl3, PCl3 u. dgl.
'' nach bekannten Methoden. Es werden insbesondere

Verbb. der nebenst. Formel hergestellt, wobei R =
lipophile Gruppe, X  =  Rest der Polyoxygruppe, Y  u.

Z =  Kationen u. w eine ¡deine ganze Zahl. Es werden z. B. hergestellt: Monolaurin- 
säureestcr des Glycerindinatriumphosphats, C12H230 2CH2-CH(0H)-CH2-0 -P 0(0N a)2; 
a,ß-Distearinsäureester des Diglycerindiammoniumphosphats, C^HjjOj' CH2- CH(C18H330 2) 
CH2-0 -C H 2-CH(0H)-CH2-0 -P 0(0N H 4)o; Bulyläther des Diäthylenglykolbariumphos-

R - O - X —O - P ^ - O -  
\ÖY.
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phats, G\H9' 0-CH2-CH,- 0 - CH2- CH2- 0  • P 0 (0 2Ba); a,a.'-Dioleinsäureester des Glycerin- 
diammoniumphosphats, • 0 2 • CH2 ■ CH[0 • PO(ONH4)2] ■ CH2- 0 2- CI8H33; oc,a '-Di-
octyläther des Glycerindina triumph ospha ts, C8H1T‘ 0  • CH2- CH[0 ■ P0( ONa)2] ■ CH, • 0  • CaH17;
a,ß-Dicetyläther des Sorbitdinatriumphosphats, Ci6Hm-0-CH 2-CH(0Ci6H33)'CH(OH)- 
CH(OH)' CH(OH)- CH2- O- PO(ONa),; 1,6-Distearinsäureester des Sorbit-di-(dinatrium- 
phospliats), C1SH360 2 • CH2 • CH[OPÖ( ONa)2] • CH(OH) ■ CH( OH) • CH[OPO( ONa)2] • CH2 • 
0 2'C lsH35; Stearinsäureester des Diäthylenglykoldinatriumphosphats, c I8h 35o 2- c h 2-c h ;-
0  • CH, • CH,0P0(0Na)2; a,a-Dicapron.säureester des GlycerindiwitriumphosphaU, 
(CjHnOo-CHoJo-CH-O-POCONa)^ Dioctyläther des Diäthylenglykolkaliumphosphats, 
(C8H17OÖH,-CH,0)2PO(OK); Dislearinsäureesler des Diäthylenglykolkaliumphosphats, 
(C18H350 2-CH2-CH2-0-C H 2-C H ,-0)2P0(0K ); Palmitinsäureester des Äthylenglykol- 
dinatriumphosphats, Ci6H31- 0,-CH ,- CH, - 0- CH2 - CH20- PO(ONa),; Mellissinsäureester 
des Sorbitdinatriumphosphats, C30H5aO2- CH,- CH(OH)- CH(OH)- CH(OH)- CH(OH)- CH,.-
0 -P 0(0N a)2; Distearinsäureester des Diglycerindinatriumphosphats, c 18h 350 2 • CH2 •
CH[0 • P0(ONa)2] • CH2 ■ 0  • CH2 • CH(OH) • CH2 ■ 0 , • C,8H35; Distearinsäureester des Tri- 
glycerin-bis-dinatriumphosphats, C]HH3r,02-CH, • CH[0 • PO(ONa),] • CH, • 0  • CH, • CH(OH) 
CH2-0-CH ,-C H [0-P0(0N a)2]-CH,-Ö-Ci8H3;. An Stelle von K, Na, NH,t können 
auch Ca, Mg, Al, Zn, Amine u. dgl. Verwendung finden. Die H2PO.,-Verbb. eignen 
sich als Zusatzstoffe für Badfll., in denen Textilien, Leder oder Erze behandelt werden. 
Sie können ferner gemeinsam mit anderen Stoffen, wie Alkalien, H ,0 2, Farbstoffen 
sulfonierten ölen, Beizmitteln u.dgl., angewendet werden. (A. P. 2052029 vom 
31/12.1935, ausg. 25/8. 1936.) K ö n ig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., übert. von: Marion G. Amick, 
Boothwyn, James C. Lawrence, Moylan, Pa., und Joseph L. Stecher, Wilmington, 
Del., V. St. A., Bereitung der bei der Darstellung von Tetraäthylblei erforderlichen Pb-Na- 
Legierung. Pb wird in einem Stahlkessel geschmolzen, mittels einer darin angebrachten 
Zentrifugalpumpe in einen Vorratsbehälter hochgepumpt, der auf einer Waage an
gebracht ist u. genau die für die Herst. der Legierung nötige Menge Pb abzuwiegen 
gestattet. Ein gleicher Behälter ist für Na vorgesehen. Die Metalle fließen von dort 
unter dem Einfluß der Schwere in einen Mischkessel, der mit Pumpe u. Rührer ver
sehen ist, u. werden dort gründlich durchgerührt, dann abgepumpt, sofort vermahlen 
u. der weiteren Verarbeitung auf Tetraalkylblei zugeführt. Man arbeitet zweckmäßig 
bei erhöhtem Druck in N2-Atmosphäre. Alle Teile des App. sind mit Heizmänteln 
umgeben, die von einer Fl. durchströmt werden, die auch bei hohen Tempp. (400°) 
einen verhältnismäßig niedrigen Dampfdruck hat (Diphenyl, Diphenylenoxyd). — 
Zeichnungen. (A. P. 2 043 224 vom 3/10. 1934, ausg. 9/6. 1936.) D o n l e .

Shell Development Co., San Francisco, übert. von: Herbert P. A. Groll, 
Oakland, und George Heame, Berkeley, Cal., V. St. A., Herstellung von carbonyl- 
haltigen Verbindungen. Mehrwertige Alkohole, die 3 benachbarte Carbinolgruppen 
enthalten, werden mit der Lsg. einer Mineralsäure als Katalysator u. unter Vermeidung 
von Oxydationsvorgängen bei wesentlich höherem Druck als Atmosphärendruck auf 
Tempp. von 100—250° erhitzt u. das Rk.-Prod. wird im Maße seiner Entstehung ent
fernt. Z. B. wird aus Glycerin Acrolein, aus Methylglycerin Methylacrolein erhalten. 
Aus Äthylenglykol entsteht z. B. Acetaldehyd neben Crotonaldehyd. Weiterhin sind 
genannt: Isobutyraldehyd, Propionaldehyd u. seine Kondcnsationsprodd. wie Methyl- 
äthylacrolein, Acetaldehyd, Crotonaldehyd. (A. P. 2042 224 vom 27/6. 1934, ausg. 
26/5. 1936.) N it z e .

Shell Development Co., San Francisco, übert. von: Herbert P. A. Groll, 
Oakland, und Carl T. Kautter, Berkeley, Cal., Verarbeitung von chlorierten Alkoholen. 
Diese Verbb. werden mit W. auf Tempp. über 100° unter entsprechendem Druck erhitet 
u. die entstehenden Carbonvlverbb. im Zeitmaß ihres Entstehens entfernt. Dem W. 
können Verbb., wie H ,S04, H3P04, H2S2Or, HP04, H3PO„ HCl, HBr, H4P2Or, HCIO,. 
HN03, SO,Cl„ SOCl2, SOBr,, N 02, CO„ N ,03, NOC1, POCl3, PC16, PBr3, ZnS04, ZnCi,. 
ZnBr2, FeCl3, FeBr3, A1C13, CoCL, NiCj2, Fe2(S04)3, A1,(S04)3, NaHS04, NaH2PO.„ CaC03 
u. dgl. zugesetzt werden. Beispiele: 1. Aus Glycerinmonochlorhydrin entsteht mit 12°/oig- 
H2S04-Lsg. bei 225° Acrolein in einer Ausbeute von 65%. 2. Aus Isobutylenchlor- 
hydrin entsteht bei 150° mit W. Isobutyraldehyd in einer Ausbeute von 90%. Weiterhin 
sind beschrieben: Methylacrolein, Methyläthylacrolein. Als Ausgangsstoffe werden 
insbesondere benutzt: Chlormethylcarbinol, Halogen-2-butanol-4, Methyl-2-halogen-
1-propanol-2, 3-Halogen-2-propanol-l, (Di-o-oxy)-halogenhexahydrobenzol. (A. P.
2042225 vom 3/7. 1934, ausg. 26/5. 1936.) N it z e .
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Shell Development Co., San Francisco, übcrt. von: Martin de Simo und Sumner
H. Mc Allister, Berkeley, Cal., V. St. A., Katalytische Oxydation von Ketolen. Primäre 
u. sekundäre Ketonalkohole werden in Ggw. eines festen Oxydationskatalysators mit

0  OH freiem 0 2 behandelt. Es entstehen Diketone. Die Ausgangsstoffe
H | sollen der allgemeinen Formel (nebenstehend) entsprechen, wobei

R—C— C—R, R u. R x H2, Alkyl-, Alkoxy-, Carboxyl-, heterocycl., Aralkyl-, Aryl-
jlj oxy- u. Aralkoxygruppe sein können. Als Katalysatoren sind z. B.

geeignet CuO, Cu, Bronze, freies Cu, Ag, AgZn-Legierung, AgAs- 
Legierung, Au, AuAg-Legierung, Pt, Pd, Co, CoO, Ni, Ni-Oxyde, V, Vanadylsulfat, 
Ag-Vanadat, Al, Cd, Cr, Cr,03, Sn, SnO, WO, MnO, Zn, ZnO, ZnS u. dgl. Insbesondere 
sind geeignet Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Se, Cu, Zn, V-Verbb. u. Gemische solcher. Nach 
diesem Verf. wird z. B. Dimethylkotol zu Diacetyl verarbeitet. Ausgangsprodd. können 
sein: Acetol, Äthylketol, Propylketol, Isopropylketol, Methyläthylketol, Isopropyl- 
methylketol, y-Acetopropylalkohol, oc,y-Dioxymethyläthylketon, Diacetylcarbinol, Oxy- 
diacetyl, Benzyldimethylketol, Phenyldioxyaceton, Benzoylmethylketol, Benzoyl- 
carbinol, Phenylacetylcarbinol. (A. P. 2 043 950 vom 22/9. i034, ausg. 0/6. 
1936.) N it z e .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., den Haag, Holland, übert. von: Martin 
de Simo und Sumner Hatch McAllister, Berkeley, Cal., V. St. A., Oxydation von 
primären und/oder sekundären Ketonalkoholen zu Polyketonen und/oder Ketonaldehyden, 
indem man die Oxydation mit Hilfe von freiem 0 2 (äquivalente oder geringere Mengen) 
in Ggw. fester Oxydationskatalysatoren (besonders Metalle der 3. Periode, wie Ti, Vd, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, So, ihre Verbb. u. a. m.) in fl., gasförmig-fl. oder gasförmiger 
Phase durchführt. An Ketolen sind genannt: Acetol, Äthyl-, Propyl-, Isopropyl-, Di- 
methyl-, Methyläthyl-, Isopropylmethylketol, ß-Acetoäthanol, -propanol, Dioxyaceton, 
<x,d-Dioxymethylälhylketon, Oxyacetylaceton, Diacetylcarbinol, Oxydiacetyl, Benzylketol, 
Benzyldimethylketol, Phenyldioxyaceton, Benzoylmethylketol, Benzoylcarbinol, Phenyl
acetylcarbinol. Auch heterocycl. u. substituierte Ketonalkohole sind geeignet. Man kann 
das Ketol z. B. im 0 2-Strom in eine Kolumne, die den Katalysator enthält, dest. Nicht- 
umgesetztes Ketol kann durch Rückfluß kondensiert u. in das Dest.-Gefäß zurück- 
gelcitet werden. Aus Dimethylketol (1) erhält man z.B . bei Verwendung eines CuO- 
Katalysators ein 60% der Charge enthaltendes Destillat, das aus 69% Diacetyl, 4% 
Ketol, 27% W. besteht, während der Rückstand 25% I, 50% Essigsäure u. -anhydrid, 
25% Ketolacetat u. Kondensationsprodd. enthält. (E. P. 448 313 vom 10/9. 1935, ausg. 
2/7. 1936, u. F. P. 795 093 vom 18/9. 1935, ausg. 3/3. 1936. Beide A. Prior. 22/9. 
1934.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington. Del.. übert. von: Gilbert B Car- 
penter, Framingham, Mass., V. St. A., Herstellung von Carbonsäuren. CO wird mit 
gesätt. aliphat. Alkoholen wie Methanol (I) oder Propanol oder Stoffen, die durch 
Hydrolyse solche Alkohole liefern, bei erhöhten Tempp. u. Drucken über einem aus 
Borsäure (z. B. 7,4 Teile in h. W. gel.) u. Phosphorsäure (z. B. 12,6 Teile 85%ig.) ge
bildeten Katalysator auf akt. Kohle im wesentlichen in aliphat. Säuren wie Essigsäure 
übergeführt. —  Z. B. wird eine Mischung aus 80% CO u. jo 5%  I, W. u. H2 bei etwa 
325° u. 700 at über den genannten Katalysator geleitet. (A. P. 2054 807 vom 6/1.
1932, ausg. 22/9. 1936.) " D o a n t .

Instytut Badawczy Lasöw Panstwowych, Warschau, Herstellung konzentrierter 
Essigsäure aus essigsaurem W., dad. gek., daß man das saure W. auf 10—20° unter 0° 
abkühlt, das ausgeschiedene Eis abtrennt u. dann aus dem Konzentrat in Ggw. eines 
azeotrop. Mittels, z. B. Trichloräthylen, zuerst das restliche W. u. dann das azeotrop. 
Mittel von der konz. Essigsäure abdest. Zum Kühlen verwendet man Eis aus den 
vorherigen Operationen u. mischt es mit Salz. Das essigsaure W. wird dabei durch 
Zugabe der Rückstände nach Abtreibung des Holzspiritus aus der wss. Schicht des 
azeotrop. Destillats ergänzt. (Poln. P. 21 729 vom 21/7. 1934, ausg. 10/8. 1935.) KAUTZ.

Emesto Salmoiraghi, Bologna, Italien, Darstellung von Chloressigsäzireanhydrid (I). 
Chloressigsäure (II) bzw. deren Metallsalze werden mit Chlorierungsmitteln, wie POCl3, 
COCl2, S02C12, C6H5-S 02C1, CH3-C6H ,-S 0 2C1, SC12, S2C12, SC12 +  C12, S02C12 - f  CC1,. 
COCl2 -f- S02C12, S03 +  CC14, S02 +  Cl2, S0C12, in Chloressigsäurechlorid übergeführt, 
das mit einem 2. Mol. II unter Bldg. von I reagiert. I kann man zur Herst. von Chlor- 
acetophenon u. dgl. verwenden. (It. P. 290 541 vom 17/6. 1930.) D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und John William Croom 
Crawford, Norton-on-Tees, England, Darstellung von ungesättigten Amiden und Säuren
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bzw. Estern. Cyanhydrine von Ketonon der Zus. R1-C(0)-CH-(R2)-(R3), worin R, 
einen organ. Rest, R2 einen organ. Rest, H oder Halogen, R3 einen organ. Rest, Halogen 
oder, wenn Rj keine Methylgruppe ist, H bedeutet, u. worin auch Ri u. R 3 für den Pall, 
daß R2 =  H, einen Polymethylenring bilden können (z. B. symm. u. asyrnm. Alkyl- 
u. Aralkylketone wie Diäthyl-, Methyläthyl-, Dibenzyl-, Methylbenzylketon, symm. Dichlor- 
acelon, Cyclohexanon (I); j e d o c h  n i c h t  A c e t o n ,  vgl. E. P. 405 699; C. 1934.
II. 3182), die in üblicher Weise dargestellt werden, setzt man bei 80— 110°, dann 140°. 
gegebenenfalls in Ggw. von Antipolymerisierungsmitteln, wie Cu, Cu-Bronzc, S, Di
phenylamin, Hydrochinon, Pyrogallol, Tannin, Resorcin, mit vorzugsweise 100%ig. 
H2SÖ., oder mit Alkylschwefelsäuren zu Amiden von ungesätt. Säuren um. Erfolgt 
die Rk. in Ggw. von W. oder Alkoholen, wie A., Methyl-, Propyl-, Butyl-, Amyl-, 
Benzylalkohol (II), Cycloliexanol, Äthylenglykol (III) bzw. -monoacetat, Äthylen
chlorhydrin usw., so entstehen unmittelbar die Säuren bzw. die entsprechenden Ester. 
Intermediär entstehen wohl Amide der Zus. (R ,)(S01H)(H.,NOO) • C-CH: (R2)(R3). — 
Z. B. werden 198 (Teile) Methyläthylketoncyanhydrin (IV) mit einem Geh. von 93,5% 
an reinem Cyanhydrin zu einer gekühlten Mischung von 294 H2S04, die 0,3% freies SO;i 
enthält, u. 0,5% Cu-Pulver gegeben. Das Rk.-Prod., eine zähe Fl., wird 1 Stde. auf 130" 
erhitzt, auf 80° abgekühlt, mit einer Mischung von 72 W. u. 184 absol. A. 20 Stdn. am 
Rückfluß erhitzt. Hierbei scheidet sich oben eine aus den stereoisomeren Formen von 
%-Methylcrotonsäureäthylester bestehende Schicht ab. Nach der Reinigung siedet das Ge
misch zwischen 146 u. 170°. Der Rückstand besteht in der Hauptsache aus v.-Methyl- 
crotonsäuren. — 396 IV werden mit 588 H2S04, die 0,4% S03 enthält, u. 1 Cu gemengt, 
die Temp. hierbei auf 75—85° gehalten, dann die M. 1 Stde. auf 130° erhitzt, hierauf 
auf 60° abgekühlt. Das Prod. enthält 33,5% Pentensäureamide, was einer Umsetzung 
von 88,8%  des Cyanhydrins entspricht. Man erhitzt mit 144 W. u. 256 Methanol (V) 
15 Stdn. am Rückfluß, gießt in W., trennt die oben befindliche Schicht, die zu 86,4% 
aus Methylestern von Pentensäuren u. zu 8%  aus den Säuren selbst besteht, ab. Man 
gewinnt hieraus eine Fraktion vom Kp. 125— 129,5°, die in der Hauptsache aus a-Äthyl- 
acrylsäuremelhylester, u. eine Fraktion vom Kp. 129,5— 141,5°, die aus einem Gemenge 
von Angelica- u. Tiglin-säuremethylcsler besteht. — Aus Methylisobutylkctoncyanhydrin 
y.-Mclhyl-ß-isopropt/lacrylatmd, F. 82—84°, Kp .3j5 110— 120°, u. a-Methyl-ß-isopropyl- 
acrylsäuremethykster, Kp.c 46-—49°. — Aus Chloracetoncyanhydrin u. V a-Methyl- 
ß-chloracrylsriuremethylesler, Kp. 155— 160°. — Aus dem Cyanhydrin von I mit W. 
bzw. V über das Cyclohexencarbonsäureamid Cyclohexen-l-carbonsäure, Kp .13 140— 142°, 
bzw. deren Methylester, Kp .17 77—79°, D .2°,0 1,03 07, Brechungsindex np20 =  1,4750. — 
Aus Acciophenoncyanhydrin Alropasäure u. deren Äthylester, Kp .18 115— 134°. —  Aus 
Methyl-n.-hexylketoncyanhydrin u. V über a -Methyl-ß-n.-amylacrylsäureamid, Kp .15 15S 
bis 164°, a-Methyl-ß-n.-amylacryUäuremethylester, Kp .17 96°. — Aus a-Methylcroton- 
säure, H2S04 u. III a-Methylcrolonsäureglykolester, Kp .20 150— 170°. — Aus II u. IV 
x-MethylcrotonsäurebenzyleBler, Kp.l; 160—180°. (E. P. 446 908 vom 7/11. 1934, ausg. 
4/6. 1936.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc., Delaware, übert-. von: Edward J. Pranke, 
Great Barrington, Mass., V. St. A., Herstellung von weißem Alkalicyanid. Das vom W. 
befreite Rohcyanid wird zunächst auf etwa 1200° erhitzt. Die Schmelze wird alsdann 
verhältnismäßig langsam (200— 400° je Min.) auf eine Temp. abgekühlt, die zwar nahe 
dem F., aber noch oberhalb desselben (für NaCN 563° u. für KCN 635°) liegt. An
schließend wird auf gewöhnliche Temp. heruntergekühlt. — Hierzu vgl. z. B. A. P. 
2 029 826; C. 1936. I. 3729. (A. P. 2 055136 vom 18/7. 1933, ausg. 22/9. 1936. Can. 
Prior. 10/4. 1933.) D r e w s .

Atmospheric Nitrogen Corp., New York, übert. von: Charles K. Lawrence,
Syracuse, N. Y., und Herman A. Beekhuis jr., Petersburg, Va., V. St. A., Her
stellung von Harnstoff (I) und Stickstoffoxyden. Fl. NH3 u. fl. C02 werden bei erhöhten 
Tempp. (150—200°) u. Drucken (100—300 at) zu einer Mischung von I, NH3, C02 
u. W. umgesetzt. Aus dom Rk.-Prod. werden NH3 u. CO. abgetrennt u. zusammen mit 
Oä bei erhöhter Temp. über einem Oxydationskatalysator in N-Oxyde übergeführt. — 
Zeichnung. (A. P. 2 046 827 vom 9/8. 1933, ausg. 7/7. 1936.) Do n l e .

Alfons Zieren, Belgien, Herstellung von Harnstoff aus Kohlenoxysitlfid und 
Ammoniak. Die Ausgangsstoffe werden gasförmig, einzeln oder gemischt, in stöchiometr. 
Mengen ununterbrochen in geschmolzenen Harnstoff (I), dem den F. herabsetzende 
Stoffe oder Katalysatoren zugesetzt sein können, eingeleitet u. entsprechende Mengen I
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gleichzeitig abgezogen. Dabei arbeitet man unter Druck, z. B. bei 10—50 at, bei guter 
Durchmischung. (F. P. 803141 vom 11/6. 1935, ausg. 23/9. 1936.) D o n a t .

Sharples Solvents Corp., Philadelphia, Pa., übert. von: Charles A. Thomas, 
Wayne, Pa., V. St. A., Herstellung von Arylverbindungen mit aliphatischer Seitenkette 
aus acht und mehr C-Atomen. Entsprechende Paraffinverbb. werden in nichtmetall. 
Von*, teilweise chloriert, gebildetes Alkylchlorid zum größten Teil nach Zusatz von 
etwas Eisenchlorid durch Erwärmen am Rückfluß in entsprechendes Olefin übergeführt 
u. im abgekühlten Gemisch mit einer Arylverb, kondensiert. Nicht umgesetzte Aryl
verb. wird durch W.-Dampfdest., nicht umgesetzte Paraffinverb, mittels Vakuumdest. 
entfernt. — 1000 g eines hauptsächlich Dodecan enthaltenden KW-stoffgemischs werden 
chloriert, bis eine Gewichtszunahme um 70 g erfolgt ist, bzw. 35% des KW-stoffs 
in das Monochlorid übergeführt sind, u. mit 5 g Eisenchlorid 1 Stde. am Rückfluß 
behandelt. Nach dem Erkalten werden 3 1 Bzl. u. unter Umrühren 75 g A1C13 zugesetzt 
u. 15 Min. auf 45° erwärmt. Nach Zusatz von W. wird mit W.-Dampf nichtverändertes 
Bzl. abgetrieben u. durch Vakuumdest. 630 g nichtveränderter Ausgangsstoff u. 220 g 
eines hauptsächlich aus Lauryl-Bzl. bestehenden Gemischs (sd. zwischen 185— 210°) 
erhalten. (A. P. 1 995 827 vom 28/8. 1933, ausg. 26/3. 1935.) Ga n z l in .

S. A. Busse, U. S. S. R., Darstellung von Aminooxyphenylarsinsäure. Nitrooxy- 
pnenylarsinsäure wird mit HCl u. Eisenspänen in Ggw. von Arsen- oder Arsenigersäure 
reduziert. — Eine Mischung aus 2 kg Nitro-3-oxy-4-phenylarsinsäure, 6 1 W., 6 1 HCl 
(D. 1,19) u. 100 g A s20 3 wird nach Zusatz von 2 kg Eisenspäne auf 70—75° erhitzt. 
Das Rk.-Prod. wird in üblicher Weise aufgearbeitet. Ausbeute 80%. (Russ. P. 47 299 
vom 15/7. 1935, ausg. 30/6. 1936.) R ic h t e r .

Van Ameringen-Haebler, Inc., New York, N. Y., übert. von: Ernst T. Theimer, 
Newark, N. J., V. St. A., Herstellen von Alkoholen durch Kondensation von Alkylen
oxyden oder solche ergebenden Verbb., gel. in dem KW-stoff oder in einem inerten 
Lösungsm., mit KW-stoffen oder deren Substitutionsprodd. in Ggw. eines wasserfreien 
Metallsalzes (AICL,, FeCl, oder BF3) suspendiert in dem KW-stoff oder einem inerten 
Lösungsm. Der KW-stoff soll in einer größeren Menge als das Alkylenoxyd angewandt 
werden (10:1). Es werden hergestellt: ß-Phenyläthylalkohol aus Bzl. (I) u. Äthylen
oxyd. Hydratropaalkohol aus 1 u. Propylenoxyd. (A. P. 2 047 396 vom 29/8. 1933, 
ausg. 14/7. 1936.) ' ' K ö n ig .

Calco Chemical Co. Inc., Bound Brook, N. J., übert. von: Kenneth H. Klip
stein, Short Hills, und Arthur A. Ticknor, Plainfield, N. J., V. St. A., Reinigen von 
Alkoholen. Die Alkohole (Phenyläthylalkohol) löst man in einem reinen Lösungsm., wie 
Bzl., Toluol oder andere organ. Lösungsmm., u. bildet in der Lsg. einen Halbester der 
Phthal- oder einer anderen mehrbas. Säure, wie Oxal-, Malein-, Fumar-, Bernstein-, 
Adipin- u. dgl. Säure, der dann als uni. Salz, z. B. mittels NH3 eines eines Amins aus
gefällt wird. Diese Rkk. müssen in wasserfreiem Medium durchgeführt werden. Das 
Salz wird hydrolysiert (wss. Alkali) u. im Vakuum der Alkohol mittels Dest. gewonnen. 
Man kann auch die Anhydride, der Säuren verwenden. (A. P. 2 052881 vom 18/5.
1935, ausg. 1/9. 1936.) K ö n ig .

Chemische Fabrik Grünau Landshoif & Meyer Akt.-Ges., Berlin-Grünau, 
Herstellung von Phthalsäuredidiäthylamid. Vgl. F. P. 785 428; C. 1935. II. 3441. 
Nachzutragen ist, daß die Umsetzung in wss. Lsg., vorteilhaft mit 4 Mol Diäthylamin, 
von denen 2 durch entsprechende Mengen Alkalihydroxyd oder -carbonat ersetzt sein 
können, auf 1 Mol Phthaloylchlorid, vorgenommen wird. (Schwz. P. 184421 vom 
7/2. 1935, ausg. 17/8. 1936.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, übert. von: Melvin A. Dietrich, 
Wilmington, Del., und Carl S- Marvel, Urbana, 111., V. St. A., Herstellung von Phthalid- 
halogeniden. Phthaloylchlorid (I) wird mit Phthalid (II) oder substituiertem II bis zur 
Bldg. der tlieoret. Menge Phthalsäureanhydrid, z. B. auf 120— 150° während etwa
3—5 Stdn. u. zwar in Ggw. von Chloriden mehrwertiger Metallo wie ZnCl2 erhitzt, 
worauf das gebildete Plithalidhalogenid durch Filtrieren u. Dest. abgetrennt werden 
kann. — 45 Teile II ergeben mit 70 I u. 1 ZnCl2 35 Plithalidchlorid vom Kp.2 107°, 
Kp.j 114— 115°, no“  =  1,578. In ähnlicher Weise erhält man Hexahydrophthalid- 
chlorid, Kp.« 91°, oder ö-Nitrophthalidchlorid, F. 118— 120°. Aus Lactonen von Oxy- 
säuren entstehen die entsprechenden Chloride. Auch I kann-substituiert sein. (A. P. 
2 053 269 vom 19/3. 1935, ausg. 8/9. 1936.) D o n a t .

Monsanto Chemical Co., St. Louis, übert. von: Thomas S. Carswell, Kirkwood, 
Mo., Trennung von Cyclohexanol-Cyelohexanongemischen durch fraktionierte Dest.
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dieser bei absol. Druck von weniger als 100 mm, vorzugsweise bei einem Druck von 
etwa 30 mm. Bei letztangeführtem Druck beträgt der Unterschied zwischen den Kpp. 
von Cyelohexanon (I) u. Cyclohexanol (II) ca. 20°. Das Verf. kann auch zur Trennung 
der Gemische der Homologen von I u. II, z. B. zur Trennung der Methylverbb., an- 
gewcndet werden. (A. P. 2  042 332 vom 1/2. 1934, ausg. 26/5. 1936.) G a n t e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Diamiden und 
Imiden von Carbonsäuren. 1 Grammol. einer polyeycl. Verb. mit mindestens einem 
aromat. Kern wird mit mindestens 2 Grammol. eines Carbaminsäurechlorids (I) u. 
wenigstens 2 Grammol. eines wasserfreien FRIEDEL-CRAFTS-Kondensationsmittels 
behandelt. — 154 Teile Diplienyl werden mit 640 der Mol.-Verb. aus 37,5% I u- 62,5% 
A1C13 u. 300 Dichlorbenzol bis zum Aufhören der HCl-Entw. auf 60— 140° erhitzt u. 
in üblicher Weise aufgearbeitet. Aus dem erhaltenen 4,4'-Diplienyldicarbonsäureamid 
kann man die freie Säure hersteilen. Entsprechende Verbb. erhält man aus Pyren 
(Dicarbonsäurediamid nadelförmigo Krystalle), Fluoren (Dianlid F. 292°), Acenaphthen 
(5,6-Dicarbonsäureimid u. freie Säure), Stilben (Diamid F. 322—323°, freie Säure), 
Diphenylenoxyd (Diamid F. 307—308°, freie Säure daraus), Chrysen (Diamid, Krystalle 
aus Eg.), Carbazol (Diamid) u. Fluoranlhen (Diamid) sowie Brasan. (F. P. 803257 
vom 6/3. 1936, ausg. 26/9. 1936. D. Prior. 9/3. 1935.) D o n a t .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., übert. von: Werner M. Lauter, Cuyahoga 
Falls, Oh., V. St. A., Herstellung von sekundären aromatischen Aminen. Primäre aromat. 
Amine werden mit Phenolen in Ggw. von wasserabspaltenden Mitteln umgesetzt. 
Z. B. erhitzt man 1,5 Moll. ß-Naphthol, 1,5 Moll. Anilin u. 0,5 Mol. KH S04 3 Stdn. auf 
180— 190°, wobei man das Rk.-W. entweichen läßt. Man erhält Phenyl-ß-naplithylamin 
(F. 108°). In ähnlicher Weise lassen sich p-Tolyl-ß-naphthylamin (F. 103°), o-Tolyl-ß- 
naphtlujlamin, ß,ß-Dinaphthylamin (F. 171— 172°), Diphenyl-p-phenylendiamin, Cyclo- 
liexyl-ß-naphthylamin (F. 74"), Furfuryl-ß-naphthylamin (Kp.42_45 162—168°) u. p-Oxy- 
diphenylamin (F. 70°) hersteilen. Statt KHS04 können NaH2P 04-H20, H3B 03, Pyro- 
sulfate oder saure Oxalate verwendet werden. (A. P. 2 028 074 vom 9/6. 1932, ausg. 
14/1. 1936.) N o u v e l .

National Aniline & Chemical Co. Inc., New York, N. Y., übert. von: William 
J. Cotton, Kenmore, N. Y., V. St. A., Herstellung von 1-Naphtliol. Bei dem Verf. des 
A. P. 1 962 137; C. 1935. I. 793 werden die Rk.-Zeiten abgekürzt. Man trägt 500 g 
Naphthalin innerhalb 3 Stdn. bei 20—25° in 200 g 100%ig. H ,S04 ein, hält 10 Stdn. 
bei dieser Temp., filtriert durch ein Vakuumfilter, wobei die Verunreinigungen ins Filtrat 
gehen, löst den Rückstand in 3000 g W., führt die Sulfonsäure in das Na-Salz über u, 
verechm. dieses mit Alkali. (A. P. 2 025197 vom 11/ 6. 1934, ausg. 24/12. 1935.) Nouv.

S. W. Bogdanow, U. S. S. R., Darstellung von 2-Naphthol-l-sulfonmure (I). 
ß-Naphthol (II) wird in wss. oder wss.-alkoh. Lsg. in Ggw. von Schwermetalloxyden, 
wie CuO oder MnO,, mit schwefligsauren Salzen sulfoniert. — In einem Autoklaven 
wird eine Mischung aus 29 (Teilen) II, 65 Na2SO,, 42 CuO u. 500 W auf 110—130° 
erhitzt. Nach dem Erkalten wird das Rk.-Prod. filtriert u. das Filtrat mit 29 lconz. 
HCl versetzt. Das hierbei abgeschiedene Dinaphthol wird abfiltriert u. das Filtrat 
eingeengt. Das abgeschiedene Na-Salz der I wird von der Mutterlauge abgetrennt u. 
gewaschen. Ausbeute 32 Teile. (Russ. P. 47698 vom 13/6.1935, ausg. 31/7. 
1936.) R ic h t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., übert. von: Raymond 
J. Sobatzki, Philadelphia, Pa., und John C. Kinahan, Milwaukee, Wis., Herstellung 
von Dimethoxydibenzanthron (I) durch Methylierung von Dioxydibenzanthron (II) in 
Nitrobenzol (III) mittels Dimethylsulfat (IV) in Ggw. eines Amins. Als Amine kommen 
z. B. in Betracht: Methylanilin, Dimethylanilin, Äthylanilin, Diphenylamin, Pyridin, 
a-Picolin, Chinolin, Diamylamin, Triamylamin, Triäthanolamin etc. Die Amine 
werden in Mengen von 1—32%, bezogen auf das zu methylierende II, angewendet. 
Z. B. werden 25 (Teile) II, erhalten nach Beispiel 1 des A. P. 1 866 501, in 250 konz. 
H2S04 suspendiert oder gel. u. die M. in 2000 k. W. gegossen u. nach Hinzufügen von 
25 40%ig. Disulfitlsg. gekocht. Die Suspension wird filtriert u. der Nd. säurefrei ge
waschen. Der Filterkuchen wird sodann mit 375 III, 1,5 Methylanilin u. 67 15%ig. 
Na2C03-Lsg. erhitzt, bis die Temp. annähernd 150° erreicht hat u. zwar unter Rückfluß 
des III u. Abdest. des W. Nach Abkühlen der M. u. Hinzugeben von 45 Na2C03 wird 
die Temp. wieder auf 160° gebracht, sodann werden 30 IV langsam zugetropft u. die 
Temp. bei 160— 165° gehalten, bis die Rk. beendet ist. Nach dem Abkühlen wird 
filtriert u. der Nd., nachdem er mit III gewaschen worden ist, zwecks Entfernung des
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III der W.-Dampfdest. unterworfen. Das gewonnene Prod. besteht aus I. In weiteren 
Beispielen wird die Methylierung in Ggw. von Pyridin resp. Anilin vorgenommen. 
An Stelle von III kann o-Nitrotoluol als Lösungsm. angewendet werden. (A. P.
2 042 414 vom 14/12. 1934, ausg. 26/5. 1936.) G a n t e .

Carl Gunnar Skogh, Schweden, Herstellung von Furfurol. Eichenspäne werden 
mit W. 22 Stdn. bei 95— 100° gewaschen u. dann im Autoklaven mit Dampf 4— 5 Stdn. 
unter 6—6,5 at Druck auf 160— 165° erhitzt. Aus den Dämpfen wird Furfurol in üblicher 
Weise gewonnen. Man kann das Waschen aucli 5 Stdn. bei 50— 100° u. 30 Min. über 
100°, jedoch nicht über 3 at Druck vornehmen. (F. P. 794 096 vom 22/5. 1935, ausg. 
7/2. 1936.) N o u v e l .

Coffarom Aktiengesellschaft, Glarus, Schweiz, Herstellung von Mercaptanen der 
Furfurylreihe, dad. gek., daß man 1. das betreffende Disulfid mit einem sauren, neutralen 
oder alkal. Red.-Mittel behandolt u. 2. das Furfurol mit Alkalisulfhydrat, alkal. Erden 
oder Ammonsulfhydrat oder entsprechenden Sulfiden in Disulfid verwandelt, u. dieses 
ohne abzutrennen mit sauren, neutralen oder alkal. Red.-Mitteln behandelt. Auf diese 
Weise wurde aus a-Methylfurfuryldisulfid eine farblose Fl. vom Kp .I3 61—62°, aus 
a-Ozymcthylfurfuryldisulfid ein diekfl. Öl vom Kp.„ 106°, u. aus Melhoxymethylfurfuryl- 
disulfid (36—37°) ein farbloses dünnfl. Öl vom Kp. 78— 80° erhalten. (Tschechosl. P. 
51499 vom 24/10. 1927, ausg. 25/5. 1935.) K a u t z .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., übert. von: Jan Teppema, Cuyalioga Falls, 
Oh., V. St. A ., Thiazolderivate. (Vgl. Can. P. 359473; C. 1936. II. 2798.) Nachzutragen: 
Prod. aus l-Chlor-5-nitrobenzothiazol (I) u. diäthyldithiocarbaminsaurem Na hat F. 120 
bis 122°, — aus 1-Chlorbenzothiazol u. dibenzyldithiocarbaminsaurem Na (II) ist ölig, — 
aus I u. Pcntamethylen-Na-dithiocarbamal, F. 151— 155°, —  aus I u. II F. 141— 142°. — 
Genannt ferner: l-Diniethyldithiocarbamyl-5-nilrobenzothiazol, F. 203—204°, ent
sprechende 1-Dibutylverb., rotes öl, 1-Cyclohexylverb., 1-N-Butylverb., 1-N-Ätliylcyclo- 
hexylverb., F. 146—147°, 1-Dicydohexylverb., F. 188— 189°, l-Di-a-furfurylverb., F. 93 
bis 95°, l-Ditetrahydro-a.-furfurylverb., F. 116— 118°. (A. P. 2 054453 vom 29/9.
1933, ausg. 15/9. 1936.) A l t p e t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Herbert A. Lubs und Arthur 
L. Fox, Wilmington, Del., V. St. A., ar-Tetrahydronaphthothiazole erhält man, wenn 
man ar-Tetrahydronaphthylthiohamstoffe (aus ar-Tetrahydronaphthylaminen u. Alkali- 
thiocyanaten in Ggw. eines Salzes einer starken, niclitoxydierenden Mineralsäure) mit 
ringschließenden Mitteln (Br2, CI2, SC12, SBr2, S02C12, S02Br2 usw.) behandelt oder 
(SCN)r, auf Tetrahydronaphthylamine einwirken läßt. —-. 20,6 (Teile) ar-Tetrahydro- 
ß-naphthyllhioharnsloff, in 100 Chlorbenzol (I) gel., werden mit einer Mischung von
7,5 S02C12 u. 1,3 Br„ in 30 I tropfenweise versetzt; gelber, körniger Nd., Gemisch aus 
Hydrochlorid u. Hydrobromid von ar-Tetrahydronaphthothiazol, hieraus mit NH3 freie 
Base, F. 202—202,3°. Der Thiazolring befindet sich wahrscheinlich in 1,2-Stellung 
zum hydrierten Bzl.-Ring. — Aus ar-Tetrahydro-a-naphthylthioharnstoff erhält man 
ein entsprechendes Thiazol. — Verwendung z. B. als Farbstoffzwischenprodd. u. In- 
seklidde. (A. P. 2 055 609  vom 3/11. 1934, ausg. 29/9. 1936.) D o n l e .

X . Färberei. Organische Farbstoffe.
N. A. Krotowa, Zur Theorie des substantiven Färbens. II. Teil. Einfluß von 

Kationen verschiedener Valenz auf den Dispersionsgrad substantiver Farbstoffe und deren 
Adsorption durch die Baumwollfaser. (I. vgl. C. 1935. I. 681.) Der Einfluß größerer 
Elektrolytkonzz. auf die Größe der Lichtzerstreuung u. den Extinktionskoeff. der 
kolloidalen Lsgg. von Anilreinblau II, Kongorot, Benzopurpurin A T  10 B u. Geranin G 
wird nephelometr. (Nephelometer Zeiss) u. spektrophotometr. (HlLGER-NUTTING- 
Spektrograph) bestimmt. Die Lichtzerstreuung der Lsgg. wächst mit der Elektrolyt
konz. Kationen verschiedener Wertigkeit (Na , Ba", A l“ ‘) erniedrigen den aus den 
nephelometr. Messungen bestimmten Dispersionsgrad nach der Regel von Sc h u l t z e . 
.Für das groberdisperse Benzopurpurin treten Abweichungen auf, die sich auf die 
Überschreitung des Gültigkeitsbereiches der RAYLEIGHschen Gleichung zurückführen 
lassen. Die Maxiina der spektrophotometr. Kurven werden durch Elektrolytzusatz 
nicht verschoben, sondern nur erniedrigt. Die Adsorption der Farbstofflsgg. an Baum- 
wollfaser wächst im Gebiet derjenigen Elektrolytkonzz., die eine starke Herabsetzung 
des t-Potentials, aber noch keine wesentlichen Änderungen des Dispersitätsgrades 
hervorrufen, die weitere Verringerung des Dispersitätsgrades wirkt von einem bestimmten
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Elektrolytgeh. ab vermindernd auf die Adsorption. (Kolloid-Z. 72. 345—53. Sept.
1935. Moskau, Inst. f. Lederforschung. Phys. Chem. Lab.) Huth.

H. Günther, Zur Beurteilung der Kupferempfindlichkeit von Farbstoffen. Bei
Prüfung der Cu-Empfindlichkeit von Wollfarbstoffen ist das Verhältnis der kupfernen 
Färbekesseloberfläche zur Menge der Wolle u. die Farbtiefe zu berücksichtigen: helle 
Färbungen sind meist gefährdeter als dunkle. Als Gegenmittel bewährt sieh Rhodan
ammon, welches Cu-Spuren in uni. Cu(CNS) überführt oder Na-Phosphat. (Dtsch. 
Färber-Ztg. 72. 497—98. 18/10. 1936.) FrIKDJBMa.vn.

— , Das Färben der Baumwolle. Substantive Farbstoffe. Allgemeine Besprechung 
der prakt. Baumwollfärberei. Behandelt werden die substantiven Farbstoffe, ins
besondere die Siriuslichtfarbsloffe, die bas., Schwefel-, Küpen- u. Naphthol A S -F a rb - 
stoffe, sowie Türkischrot u. Anilinschwarz. (Z. ges. Textilind. 39. 551—52. 561—64. 
574—77. 30/9. 1936.) F r i e d e m a n n .

— , Das Färben von Modetönen auf Wollstoffe. Färben mit gut egalisierenden, gut 
lichtechten Farbstoffen in einem mit H2SO,, u. Na2S04 besetzten Bade, in das man 
bei niedriger Temp. eingeht, um dann langsam zum Kochen zu treiben. Geeignete 
Farbstoffe sind: Echtlichtgelb EGO u. G; Echtlichtorange G; Guinea echtrot BL; Alizarin- 
direktblau AOG u. A R ; Alizarincyanol BE. (Z. ges. Textilind. 39- 573—74. 30/9.
1936.) F r i e d e m a n n .

Konzack, Das Färben von Damenkleiderstoffen aus Wolle-Zellwolle. Prakt. Rat
schläge unter besonderer Berücksichtigung der neuen Halbwollechtfarbstoffe der 1. G. 
(Z. ges. Textilind. 39- 561. 23/9. 1936.) F r i e d e m a n n .

W . Larjuschkina, Variamin beim Färben und Druck. Über die günstigsten Färbe
bedingungen mit Variaminblau W, auch kombiniert mit Naphthol A S, wobei zum Färben 
u. Drucken die gleichen Vorschriften anwendbar sind. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promy- 
schlennost organitscheskoi Chimii] 1. 491—92. April 1936.) H a n n s  S c h m i d t .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. Rapidogenschwarzbraun T  der I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE A k t.-G e s . wird mit Solentwickler GA, Monopolbrillantöl u. NaOH-Lsg. 
gel., auf Kunstseide erhält man die vollsten u. glattesten Drucke, wenn man Harn
stoff u. Glyecin A statt Solentwickler GA verwendet. Man erhält schöne, tiefe Sehwarz- 
braundrucke, die in mittleren bis satten Farbtönen sehr gute Licht- sowie gute Wasch- 
u. Cl-Echtheit besitzen. Zur Entw. der Drucke eignet sich das Säuredampfverf. be
sonders gut. Als Dunkelbraun bietet der Farbstoff nur für den Direktdruck Interesse, 
auch neben anderen Rapidogen- u. sonstigen Begleitfarbstoffen, wie ludigosolen. 
Rapidogenschwarzbraun IT R  besitzt höhere Echtheitseigg. als die T-Marke. die damit 
erzeugten Dunkelbraundrucke dürfen von einer Mindesttiefe ab mit dem Indanthren
etikett ausgezeichnet werden. Der Farbstoff wird unter Mitverwendung von Harn
stoff u. Glyecin A mit Monopolbrillantöl, NaOH-Lsg. u. k. W. gel. u. nach dem Säure
dampf-, Rollenkasten- oder Trockentrommelverf. entwickelt, die Drucke sind etwas 
rotstichiger als die mit der T-Marke hergestellten, in mittleren bis satten Tönen ist die 
Wasch- u. Cl-Echtheit gut u. die Lichtechtheit gut bis vorzüglich. Der Farbstoff bietet 
für den Direktdruek auch neben anderen Rapidogenfarbstoffen u. z. B. Indigosolcn 
Interesse. Rapidogenschwarz IT  gibt volle Schwarztöne von vorzüglicher Licht-, sehr 
guter Wasch- u. guter Cl-Echtheit, ferner auch schöne Grau- u. Grauschwarztöne, 
deren Lichtechtheit aber geringer ist. Er dient in erster Linie zur Herst. gewöhnlicher 
Kattundruck- sowie kunstseidener Modeartikel u. ist nach allen gewöhnlichen Druek- 
techniken anwendbar. Rapidogengoldorange IGG liefert ein sattes klares Goldorange, 
die Drucke besitzen in mittleren bis tiefen Tönen vorzügliche Licht- sowie sehr gute 
Wasch- u. Cl-Echtheit, in hellen Drucken ist die Lichtechtheit geringer. Für Markisen
stoffe kommt der Farbstoff nicht in Betracht, außer für Direktdruck kann er für den' 
Reservcdruck unter Anilinschwarz u. Indigosolen Verwendung finden. Indanthren
orange RR Plv. fein für Färbung liefert auf pflanzlichen Fasern u. Kunstseide vorzüglich 
lichtechte Färbungen, wie sie in diesem Farbton bisher nicht erreicht werden konnten, 
der Farbstoff ist daher auch für Vorhangs- u. Dekorationsstoffe bestens geeignet. Er 
ist weiter wertvoll für ausgesprochene Waschartikel, widersteht dem Buntbleich
prozeß, ist gut 1., verküpt sich sehr leicht u. egalisiert gut. Auf Baumwolle-Viscose- 
seidemischgeweben erhält man tongleiche Färbungen, beim Färben unerschwerter 
Seide ist die Laugenmenge im Färbebad möglichst niedrig zu halten. Indanthrengdb
0 GD Suprafix Pulver hat die dreifache Stärke der Suprafixteigmarke, stimmt aber 
in Farbton, Echtheit u. Anwendung mit ihr überein, es wird nach dem K2C03-Rongalit- 
verf. ohne Glyecin A oder Solutionssalz B neu u. ohne Vorred. gedruckt, die Fixier-
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geschwindigkeit wird als sehr hoch bezeichnet. —  Brillantalizarinreinblau BS (pat.) 
der Ch e m . F a b r ik  VORM. Sa n d o z , Basel, dient für die Kammzug-, Kammgarn- u. 
Strangfärberei, zum Färben seewasserechter Strickgarne, von Besatztuchen u. für 
echtere Stückfärbungen. Auch für Naturseide ist es verwendbar. Xylenbrillantcyanin 0  
u. 6 B sind Cr-beständige Säurefarbstoffe für lose Wolle, Kammzug, Garn- u. Stück- 
färberei u. besonders secwasserechte Strickgarne, auch für Naturseide in Strang u. 
Stück verwendbar. Gefärbt wird aus essigsaurer oder neutraler Flotte. Omegachrom
echtgrün 0  pat. u. Alizarinchromgrün SNN pal. haben ausgezeichnete Echtheitseigg. 
u. sehr schöne Abendfarbe, verwendet werden sie für lose Wolle, Kammzug, Garn u. 
den Vigoureuxdruck. Omegachromechtgrün G kann nach dem Nachchromier-, Mono
chrom- u. nach dem ME-Verf. gefärbt werden, Alizarinchromgrün SNN nur nach dem 
Xachehromierverf. Ein lebhafter reiner Direktfarbstoff für die gesamte Baumwoll- 
u. Kunstseidefärberei sowie für Baumwolle-Kunstseidemischungen ist Solarbrillanlrot R 
„ Typ ACS“ , Effekte aus Acetatseide bleiben rein weiß, beim Färben im neutralen 
Bade wird auch Naturseide reserviert. Ein neuer Direktfarbstoff von ausgezeichnetem 
Egalisiervermögen, sehr guter Hitzebeständigkeit u. guter Wasch- u. Schweißeehtheit 
ist Trisulfonbraun 3 R, angewendet wird er für die Strang- u. Stückfärberei sowie 
das Färben von Strümpfen aus Baumwolle u. Kunstseide. Nachkupfern erhöht die 
Wasch-, W.- u. Lichtechtheit, Nachchromieren die Wasch- u. W.-Echtheit. (Mh. 
Seide Kunstseide 41. 434—38. Okt. 1936.) S ü v e r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.. Netz- usw. -mittel. .Man läßt 
auf Amide höhermolekularer aliphat. Carbonsäuren HCHO in Ggw. von S02 wirken. — 
Z. B. 40 Oleinsäureamid in 200 Pyridin lösen, 20 Paraformaldehyd (I) zusetzen, auf 
100° heizen, unter Rühren u. Rückfluß S02 einleiten, bis eine Probe mit W. eine trübe 
Lsg. bildet (2 Stdn.). — Ebenso 25 Palmitinsäuremethylamid verarbeiten. — 100 Laurin
säureamid in 100 Triäthylamin, dazu 40 I, bei 90° 3— 4 Stdn. SO, einleiten. — 1000 einer 
31%ig. wss. Lsg. von CH3NH2 in 1000 HCHO-Lsg. 30%ig. eintragen, S02 bis zur 
Sättigung einleiten (etwa 750), 4000 einer 50%ig. (CH3)3N-Lsg. zusetzen u. "dann bei
5— 10° 2500 Oleylchlorid. (F. P. 799 093 vom 13/12. 1935, ausg. 5/6. 1936.) A l t p e t e r .

Swami Research Inc., Alabama, iibert. von: Foster Dee Snell, Brooklyn, X. Y.. 
und Henry V. Moss, St. Louis, Mo., Netz- und Emulgiermittel. 670 (pounds) Na- 
Mctasilicat, Na2Si03-6 H 20  werden durch ein 20-Maschensieb getrieben u. mit 180 
NaOH (76% Na20-Geh.) gleicher Feinheit gemischt, wobei die Temp. unter 60° ge
halten wird. Der M. kann man 100 Soda u. 50 Na3P 04 zumischen u. sie dann mit 0,1%  
Ölsäure besprühen, so daß sie weniger hygroskop. wird. Das Prod. erhöht die Netz- 
wrkg. z. B. von Seifenlsgg. u. ist in der Wäscherei von Textilien brauchbar. (A. P.
2 046192 vom 10/4. 1931, ausg. 30/6. 1936.) A l t p e t e r .

Heinz Hunsdiecker und Egon Vogt, Köln, Netz-, Wasch- und Emulgiermittel. 
besonders für Textilzwecke, bestehend aus den Salzen S-aryl- bzw. alkylsubstituierter 
Jsothioharnstoffe, besonders den Halogeniden. Die Verbb. haben die allgemeine Zus. 
[NH2-C -(SR ): NH] hlg, worin R substituierter oder nichtsubstituierter Alkyl- oder 
Arylrest. Genannt sind: S-Dodecylisothioharnstoffchlorid, S-Telradecyl- u. S-Hexa- 
decylisothwhanisloff, ferner Verbb. der Zus. [N IL-C-(S■ CH2■ CIi2■ O■ C\JI2:,) : NH\Ac; 
[NH2 ■C-(S-CH2■ CH2 • OOC-CnH „ ) : NH]Ac; [NH2 ■C-(S■ CIL, ■ COO ■ Cl0H2l) : NH]Ac; 
NH.yC-(S-CeH3-ortho NH2-p>ara NH-CO-C0HU) : NH]Ac (Ae =  Säurerest). Die 
Amino- u. Imino-H-atoine können außerdem durch beliebige organ. Reste substituiert 
sein. (A. P. 2 051 947 vom 12/12.1933, ausg. 25/8.1936. D. Prior. 14/12.1932.) D o n l e .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Düsseldorf, Netz-, Reinigungs- und Emulgierungs
mittel, bestehend aus Sulfonsäureamiden, die am N durch einen höhermolekularen 
aliphat. oder cycloaliphat. Rest u. in der sauren Gruppe durch wenigstens eine freie 
Sulfonsäuregruppe substituiert sind. — 20 (Teile) ß-G'hloräthan-oi-sulfonsäure-N-dodecyl- 
amid in 30 A. gel. werden mit einer Suspension von 20 Na2S03 in 10—50%ig- A. 2 bis
3 Stdn. unter Rückfluß gekocht. Nach dem Filtrieren u. Eindampfen der alkoh. Lsg. 
wird das Na-Salz des Äthan-<x.-$ulfonsäure-ß-sulfonsäuretlodecylamids erhalten. Es 
löst sich leicht in W. — 30 (Teile) 3-Nitro-4-chlorbenzol-l-sulfo}isäure-N-dodecylamid in 
300 A. u. W. gel. werden mit 24 Na2S03 unter Rückfluß gekocht. Dabei entsteht das 
Na-Salz des 3-Nilro-4-sulfobenzol-l-sulfonsäure-N-dodecylamids. —  20 (Teile) 3-Nitro-
4-chlorbenzol-l-sulfonsäure-N-dodecylamid werden mit 8 AmitiocUhansulfonsäure u. 
7 Dimethylanilin nach Zugabe von 400 40%ig. A. bei 160—170° erhitzt. Dabei ent-
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steht eine Verb. der Formel C12H,, ■ NH • SO,, • C6H3 • (NH,,)-NH • CH2■ CH» • S03Na. 
(E. P. 430 862 vom 11/4. 1934, ausg. 14/11. 1935.) “ M. F. MÜLLER.

Henkel & Cie. G. m. b. H., Düsseldorf, Capillaraktive Mittel für Netz-, Wasch-, 
Reinigungs-, Emulgier- usw. -zweeke, bestehend aus ganz oder teilweise hydrierten 
organ. Oxy- oder Aminoverbb., die wenigstens 12 C-Atome u. 2 C-Ringe enthalten 
u. in den OH- oder Aminogruppen durch 1. machende Gruppen substituiert sind. — 
Man löst 1300 (Teile) Perhydro-p-benzylphenol (I) in 92 Na u. 2000 CH3OH, dest. den 
CH3OH ab u. verrührt die M. mit 1000 Dekahydronaphthalin bei 120°, wobei man 190 
CICHjCOOH zutropft. Die M. wird in W. gegossen, die Lsg. angesäuert; das Prod. ist 
ölig, SZ. 216. Ähnlich kann man umsetzen: p-Benzylphenol, Cyclohexylphenol, Gyclo- 
hexylidencyclohexanon, Perhydrodioxydiphenylmethan, Benzoyl-o-kresol, p-Phenyl- 
propionyl-o-kresol, Isopropylbenzoylnaphthole, soweit sie alle perhydriert sind, ferner 
Perhydromenaphthylkrcsol. — Die Verbb. werden mit geeigneten Stoffen gemischt, 
z. B. Seife mit 38% Fettgeli. u. 5%  I. — 75 Glycerin (20%ig), 11/2 K-Stearat auf 70 
bis 80° erwärmen, dazu 12 Glycerinmonododecyläther u. 12 Perhydro-a-naphihylmethyl- 
phenol. — 3 Carnaubawachs, 6 Ozokerit, 21 Paraffin (F. 50—52°) mit 8 Perhydro- 
a-naphthylmethylkresol u. 8 Perhydro-y-phenylpropylkresol bei 80— 90° verschmelzen, 
35 Lackbenzin darin verteilen, nochmals auf 80° erwärmen, vorsichtig mit 80° w. Lsg. 
von 1 Teil Oleinsäureester der oc-Oxyäthan-/S-sulfonsäure (Na-Salz) in 39 W. vermischen, 
Emulsion auf 50—55° kühlen, in Gefäße füllen. (E. P. 446 498 vom 25/9. 1934, ausg. 
28/5. 1936. F. P. 798 263 vom 15/10. 1935, ausg. 13/5. 1936. D. Priorr. 30/10., 8/11. 
ii. 6/12. 1934.) A l t p e t e r .

Aceta G. m. b. H., Deutschland, Verbessern der Affinität von natürlichen oder 
synthetischen Stoffen, insbesondere für die Färberei, durch Behandeln mit Estern anorgan. 
Säuren. Z. B. 1,7 (Teile) Wolle bei 80° 14 Stdn. mit 1/„ C2H6Br-Dampf in 1000 Luft mit 
75% relativer Feuchtigkeit behandeln. Die äußerlich nicht veränderte Wolle absorbiert 
in neutralem Bad energ. Alizarindirektblau A oder Orange II. Ebenso ist Chloressigester 
brauchbar. —  Wolle wird mit 10%ig. Lsg. von Benzylchloridsulfonsäure-Na-Salz, 
die Vio Mol K J enthält, imprägniert u. 16 Stdn. auf 70° erhitzt. — Genannt sind ferner: 
Benzylehlorid, C„H5J. Tetrachloroxypropylammoniumchlorid, Chloraceton, Chloracet
aldehyd, chlormethylbenzolsulfonsaures Na. (F. P. 798 942 vom 7/12. 1935, ausg. 29/5. 
1936. D. Prior. 8/12. 1934.) A l t p e t e r .

E. I. du-Pont de Nemours & Co., übert. von: Samuel Lenher, Wilmington, 
Del., V . St. A., Farbstoffpräparate, bestehend aus bas. Farbstoffen u. Salzen von Schwefel
säureestern der Fetlalkohole von 8—18 C-Atomen. —  Die Farbstoffpräparate dienen zum 
Färben von Seide, Baumwolle u. Kunstseiden aus Cellulose. (A. P. 2 052 716 vom 
13/7.1933, ausg. 1/9. 1936.) Sc h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Eisfarben, 
besonders im Zeugdruck, dad. gek., daß man Gemische aus Alkalisalzen von substantiven 
Azokomponenten, Nitrit u. Aldehydiminoverbb. (I) von der Zus. R -N =C H R '—x, worin 
R einen isocvcl. oder heterocycl. Rest, R ' einen alipliat. oder isocycl. oder heterocycl. 
Rest u. x eine oder mehrere i. machende Gruppen, wie S03H oder COOH, bedeuten, 
auf die Faser druckt u. den wasseruni. Azofarbstoff durch Behandeln der bedruckten 
Ware mit Säuren, säureabgebenden Mitteln oder sauren Salzen entwickelt. —  Als ge
eignete I sind genannt: l-{2'-Sulfobenzylidenamino)-4-benzoylamino-2,5-diäthoxybenzol 
oder -2-mcthyl-4-ddorbcnzol oder -4-nitrobenzol; l-(3'-Sulfobenzylidenamino)-2-methyl-4- 
chlorbenzol oder -3-chlorbenzol; 4-(2'-Sulfobenzylidenamino)-l.l'-azobenzol; 3-(3'-Sulfo- 
benzylidenamino)-carbazol; 4.4'-Di-y2'-sulfobenzylidenaminö)-3,3'-dimethoxydiphenyl. — 
Die I besitzen eine gewisse Affinität für die Baumwollfaser u. werden daher zugleich 
mit der substantiven Azokomponente von der Faser aufgenommen. (F. P. 803 579 
vom 20/3. 1936, ausg. 3/10. 1936. D. Prior. 20/3. 1935.) S c h m a l z .

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz. Herstellung von Buntreserven 
mit Estersalzen von Leukoküpenfarbstoffen unter Färbungen mit Estersalzen von Leuko
küpenfarbstoffen (I) dad. gek.. daß man auf das weiße Gewebe eine Reservedruckpaste 
aufdruckt, die Gummi arabicum als Verdickungsmittel, ein geeignetes Deckmittel, 
z. B. ZnO, ein in saurem Bade wirksam werdendes Oxydationsmittel (II), wie NaN02, 
u. I enthält, trocknet, dann in einem Bade, das I u.II enthält, foulardiert u. schließlich 
Grund- u. Reservefärbung gleichzeitig durch Behandeln der Ware in saurem Bade 
entwickelt. — Man erhält reine Färbungen u. scharfe Muster, auch bei Verwendung 
von Leukodimethoxydibenzanthron zur Grundfärbung. Neben den vorgenannten Reserven
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können auch Eisfarbenpräparate gedruckt werden, die sauer zur Entw. kommen. 
(F. P. 803 590 vom 21/3. 1936, ausg. 3/10. 1936. D. Prior. 23/3. 1935.) Sc h m a l z .

Celanese Corp. of America, Del., V. St. A ., übert. von: John Edward Jones, 
Spondon b/Derby, England, Herstellung von Effektfäden aus Cellulosefasem, dad. gek., 
daß man die Cellulosefaser bei 50° in Ggw. einer Sulfonsäure, wie Sulfoessigsäure (II), 
Alkylsulfonsäuren, Phenolsulfonsäuren, gegebenenfalls in Ggw. von Lösungsmm., 
wie niederen Fettsäuren, Ä., CCI.,, Bzl., bis zur Dicsterstufe verestert. Geeignete Ver
esterungsmittel sind z. B. Essigsäureanhydrid (I), Propionsäureanhydrid, Buttersäure
anhydrid u. Laurinsäureanliydrid. — 100 g Baumwolle werden bei 50° V2 Stde. in einem 
Bade aus 500—700 g Essigsäure, 125— 225 g I u. 15—20 g II umgezogen, dann gewaschen 
u. getrocknet. Man erhält eine Faser, mit etwa 30% Acetylgeh., berechnet als Essig
säure. — Die veresterten Fasern reservieren direkte Baumwoüfarbstoffe. (A. P.2 031 657 
vom 31/12. 1931, ausg. 25/2. 1936. E. Prior. 23/2. 1931.) Sc h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Svlfonäthylamine durch Einw. 
von Acetylen (I) bei erhöhter Temp. auf Sulfinsäuren u. N-Verbb. in Ggw. von Kataly
satoren. — Aus p-Toluolsulfinsäure, Diäthylamin (II), Xylol, ZnO, CdO nach Auf
pressen mit I bei 130— 135» (25 at) die Verb. CH3-C6H4-S 02-CH2-CH2-N(C2H5)2, 
Oxalat F. 160°. —  Entsprechend mit Monoäthylanilin (statt II) eine Verb., F. 71— 72“,
— mit Piperidin eine Verb., F. 226°, — mit NH3 die Verb. (CH3-C6H4- S02-CH2-CH2)2- 
NH, F. des Hydrochlorids 200—201°. — Aus p-toluolsulfinsaurem Phenylhydrazin in 
Xylol mit I bei 155— 165° eine Verb. vom F. 155°. —  1,3-Benzoldisulfinsaures II in 
Xylol mit II, KOH u. I liefert (C2H6)2-N-CH2CH2-S 02-C6H1-S 0 2-CH2CH2N-(C2H5)2- 
C2H40 2 (Oxalat), F. 143— 145°. — Farbstoffzwischenprodd. (F. P. 801305 vom 25/1. 
1936, ausg. 1/8. 1936. D. Prior. 31/1. 1935.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aminosulfone der Zus. 
RS02(CH,)x-N(R1) (R2), worin R =  cyel. Rest, R t u. R 2 gleiche oder verschiedene

Alkyle, X  =  ganze Zahl aus Alkylenbissul- 
fonen u. Dialkylaminen. — Aus Äthylenbis-p- 

I 2 jNHCOCH» r  2>NHCOCH, tolylsulfon u. (C„H5)2NH in A. bei 140— 150°
k J  L J  (6 Stdn.) die Verb. CH3-C6H4-S 0 2-CH„-CH2-

¿0 — chptt kn N(C2H5)2-C20 4H2 (Oxalat), F. 165-166». Aus
faO, CH,CH,-----SO, der Verb< J (C2H5)2NH dio Verb.:

C?H3[CH3]1[NHC0CH3]2[S02CH2-CH2-N(C2H5)2]'1. A us der I entsprechenden 2,2'-Di- 
nitroverb. eine Nitroverb., F. 71—72“. —  Farbstoffzwischenprodd. (F. P. 799 902 vom 
27/12. 1935, ausg. 23/6. 1936. D. Prior. 11/1. 1935.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung in 4- und 5-Stellung 
alkylsubstituierter 2-Aminodiarylkelone. Man setzt Chloride oder Anhydride von 
aromat. Mono- oder Diearbonsäuren nach F r ie d e l-C ra fts  in Ggw. von A1C13 oder 

/v /NH—Acyl BF3 mit Verbb. der Zus. A um, worin X  Alkyl oder die beiden 
A | |  X  zusammen —CH2—CH2-—CH2—CH2— sind, u. verseift

1 J gegebenenfalls die acylierten NH2-Gruppen. — Z. B. rührt man
x  32 (Teile) l-Acetamino-3,4-dimethylbenzol (I) in 250 Vol.-Teilen

CS2 mit 50 CJLfiOCl, fügt unter Eiskühlung allmählich 200 A1C13 hinzu, rührt 2 Stdn., 
erwärmt schwach, bis die HCl-Entw. nachläßt. Man entfernt CS2, zers. die M. mit 
Eis u. HCl, reinigt sie. 2-Acctamino-4,5-dimethylbenzophcnon (II), farblose Prismen, 
F. 117°, in konz. H2S04 mit gelber Farbe 1. Hieraus beim Verseifen mit HCl 2-Amino-
4.5-dimetliylbenzophenonhydrochlorid, farblose Nadeln. Beim Zufügen von viel W. erhält 
man die freie Base (III), gelbe Prismen, F. 93», 11. in A., Bzl., Eg., 1. in w. W. — Aus I 
u. o-Clilorbenzoylchlorid 2-Acetamino-4,5-dimeihyl-2'-chlorbervzophcnon, farblose Prismen, 
F. 173». Hieraus 2-Amino-4,5-dimethyl-2'-chlorbenzophenon, F. 120». Benützt man 
m-Chlorbenzoylchlorid, so erhält man 2-Amino-4,5-dimethyl-3'-chlorbenzophenon, F. 101°; 
Acetylverb., F. 106°. Mit p-Chlorbenzoylchlorid (IV) 2-A<xtylamino-4,5-dimethyl-4'-chlor
benzophenon, F. 152»; freie Base, F. 155°. Mit 2,4-Dichlorbenzoylchlorid 2-Acetylamino-
4.5-dimethyl-2',4'-dichlorbenzophenon,'F. 139° ;/reie Base, F. 95°. Mit 2,5-Dichlorbenzoyl- 
chlorid 2-Amino-4,5-dimethyl-2\5'-dichlorbenzophenon, F. 115»; Acetylverb., F. 136°. 
M t m-Nitrobenzoylchlorid 2-Amino-4,5-dimcthyl-3'-nitrobenzophenon, F. 119»; Acetyl
verb., F. 167°. Mit p-Nitrobenzoylchlorid 2-Amino-4,5-dimethyl-4'-nitrobenzophenon, 
F. 162°; Acetylverb., F. 170— 172». Mit <x-Naphthoesäurechlorid 2-Amino-4,S-dimethyl- 
2‘,3'-benzobenzophenon, F. 113—116°. Acetylverb. Mit ß-Naphthoesäurechlorid 2-Amino-
4.5-dimeihyl-3',4'-benzobenzophenon, F. 102— 104». Acetylverb. —- Aus 10 Terephthaloyl- 
chlorid u. 30 I 2,2'-Diacetamino-4,5,4',5'-tetramethylterephthalophenon, F. 290—292»;

XIX. 1. 13
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hieraus durch Vers. mit HCl über das Hydrochlorid die freie Base, F. 258°. — Aus
2-Acetylamino-5,6,7,8-tetrahydro?mphthalin (Liebigs Ann. Chem. 426- 59) u. IV p-Clilor- 
benzoyl-2-aminotetrahydronaphthalin, F. 155°; mit Benzoylchlorid ein Hydrochlorid vom
F. 185— 187°. —  Aus I u. Benzoesäureanhydrid II bzw. III. — Farbsloffzwischenprodd. 
(F. P. 798 037 vom 20/11. 1935, ausg. 8/5. 1936. D. Prior. 20/11. 1934.) D on le .

National Aniline & Chemical Co., New York, N. Y., übert. von: Frederick
H. Kranz, Buffalo, N. Y., V. St. A., Herstellung von Diarylaminen. Naphthylamine 
werden mit primären aromat. Aminen in Ggw. eines Lösungsm. u. eines Katalysators 
umgesetzt. Z. B. erhitzt man 100 g a-Naphthylamin (I), 166 g p-Phenetidin, 75 g Toluol 
u. 0,35 g J unter Rückfluß 24 Stdn. auf 194— 197°. Man erhält p-Äthoxyphenyl-
a.-naphthylamin (F. 85—87°). In ähnlicher Weise werden aus I u. o-Phenetidin das
0-Äthoxyphenyl-oL-naphthylamin (F. 58—59°), aus ß-Naphthylamin u. p-Toluidin das
p-Tolyl-ß-naphthylamin (F. 98,5—100°) u. aus I u. Anilin das Phenyl-a-naphthylamin 
(F. 59—60°) hergestellt. Als Lösungsmm. können auch Chlorbenzol oder o-Chlortoluol 
verwendet werden. Die Verbb. dienen zur Herst. von Farbstoffen. (A. P. 2 038 574 
vom 11/2. 1933, ausg. 28/4. 1936.) N o u v e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Herbert A. Lubs und Arthur 
L. Fox, Wilmington, D el., V. St. A., Aromatische Telrahydronaphthylthioharnstoffe. 
Aromat. Tetrahydronaphthylamin, z. B. 71,5 Teile der /5-Vcrb. oder entsprechende 
Mengen der a-Verb., wird als wasserlösliches Salz einer Säure, z. B. mit 44 konz. HCl 
u. 300 W., mit Alkalithiocyanalen, z. B. mit 45 NH4-Thioeyanat während 16 Stdn. 
unter Rückfluß, zu den entsprechenden Thioharnstoffen u. z. B. NH.,C1 umgesetzt. 
Die so erhaltene ß-Veib. hat aus A. krystallisiert den F. 174,6—175,8°. Statt W. 
können z. B. verd. A., Aceton u. dgl. verwendet werden. Die Erzeugnisse sind z. B. 
Farbstoffzwischenerzeugnisse. (A.P. 2055608 vom 3/11.1934,ausg. 29/9.1936.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., über, von: Ralph N. Lulek, Wilmington, 
Del., V. St. A., Anthrachinonderivate. Man behandelt 1-Halogenanthrachinoncarbon- 
säure mit K 2Se u. NH3, hierbei entsteht Anthraselenazolcarbonsäure. Man erhitzt
1-Chloranthrachinon-2-carbonsäure, mit einer wss. Lsg. von K 2Se u. 26— 28°/0ig. NH3
10 Stdn. im Autoklaven auf 120—140°, filtriert nach dem Erkalten, löst in schwachem 
Alkali, filtriert u. fällt die 1,9-Anlhrasdcrazol-2-carbonsäure (I) mit HCl, gelbes Pulver. 
Aus l-Chloranthrachinon-4-carbonsäure erhält man 1,9 - Anthrasdenazol-4-carbonsäure. 
gelbes Pulver. Zu einer Suspension von I in Nitrobenzol gibt man PC15, erhitzt
1 Stde auf 100°; beim Erkalten krystallisiert das l,9-Anthraselenazol-2-carbonsäure- 
chlorid aus. Die Verbb. dienen zur Herst. von Farbstoffen. (A. P. 2049 212 vom 
27/2. 1930, ausg. 28/7. 1936.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer und Robert Zell, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von halogenierten Chrysen- 
cliinonen durch Einw. von Halogen oder Halogen abgebenden Mitteln auf Chrysen- 
chmone, Chrysenhydrochinone oder deren funktionelle Deriw. in Ggw. organ. Ver
dünnungsmittel wie Eg., Nitrobenzol, o-Diehlorbenzol oder Trichlorbenzol in An
oder Abwesenheit von Überträgern. Z.B. wird eine Aufschlämmung von 5,2 (Teilen)
I,2-Chrysenchinon (I) in Nitrobenzol (II) bei Zimmertemp. unter Vermeidung einer 
Temp.-Steigerung mit 24 Br2 in II versetzt. Wenn kein I mehr nachweisbar ist, werden 
die blaßgelben Nadeln der gebildeten Verb. abgesaugt u. mit Bzl. u. A. gewaschen. 
Die Ausbeute an so erhaltenem Tribromchrysenchinon beträgt rund 120— 130% des 
Ausgangsstoffs. Die neue Verb. gibt leicht, z. B. schon beim Umkrystallisieren, einen 
Teil ihres Br ab, in sd. Pyridin geht sie in ein Monobrcrmchrysenchinon über, das in 
konz. HoSOj mit grünstichigblauem Farbton als I selbst 1. ist. — Aus 2,8-Dioxychrysen 
(III) (Diacetylverb.) wird mittels Br, in Eg.-Lsg. das Dibrom-2,8-chrysenchinon, das 
sich in konz. H2S04 mit roter Farbe löst, hergesteüt. Beim Erwärmen der Verb. mit 
einem Gemisch aus Eg. u. konz. H,SO_, geht sie unter HBr-Entw. vermutlich in ein 
Dioxychrysenchinon über. —  III mit Sulfurylchlorid behandelt, ergibt Dichlor-
2,S-chrysenchin<m, dieses ist in konz. H2S04 mit blaustichigroter Farbe 1. —• I in o-Di- 
ehlorbenzol, dem 2%  Jod zugesetzt sind, aufgeschlämmt mit Cl2 behandelt, ergibt 
TetracMor-l,2-chrysenchinon. Dibromchrysenchinon wird erhalten durch Einw. von 
Bra auf I in II bei 80°. Die neuen Halogenverbb. krystallisieren gut u. sind insbesondere 
wertvoll für die Herst. von Farbstoffen. (D. R. P. 623 752 Kl. 12 o vom 18/3. 1934, 
ausg. 3/1. 1936. E. P. 438 609 vom 23/5. 1934, ausg. 19/12. 1935.) Ga n t e .

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Herstellung von Beizenfarbstoffen. Auf die 
nach E. P. 437.798 durch Kondensation von 2 Mol Aminosalicylsäure auf 1 Mol Naphthol-,
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Naphthylamin- oder Aminonaphtholsulfonsäure in Ggw. von Bisulfit erhältlichen 
Verbb. läßt man nach Abspaltung des lose gebundenen Aminosalicylsäurerestes mit 
Säuren Nitrosoverbb. von sekundären oder tertiären aromat. Aminen in Ggw. von 
Mineralsäuren u. einem Lsg.- oder Verdünnungsmittel einwirken; die gebildeten Farb
stoffe sind anscheinend Azinfarbstoffe. Man kann auch von einer vorherigen Abspaltung 
der p-Ammosalicylsäure (I) absehen u. die nach E. P. 437 798 erhaltenen Verbb. un
mittelbar mit den Nitrosoverbb. kondensieren, hierbei wird die lose gebundene I im 
Laufe der Rk. abgespalten. Die Verb. aus 1 Mol 2-Oxynaphthalin-S-sulfonsäure u.
2 Mol I (darstellbar nach Beispiel 1 des E. P. 437 798) kocht man in 95%'g- A. unter 
allmählichem Zusatz von Nitrosomonoäthyl-o-toluidin (III) u. HCl; der erhaltene Farb
stoff (A) liefert im Chromdruck auf Baumwolio blaurote Färbungen; die abgcspaltene I 
kann aus der Mutterlauge gewonnen werden. Das genannte Kondensationsprod. gibt 
mit der Nitrosoverb. des Dimethylanilin, Diäthylanilin, Diäthyl-m-toluidin im Chrom
druck blauviolette, des Monomethylanilin, Monoäthylanilin, u. Monomethyl-m-toluidin 
blaurote, des Äthylbenzylanilin violotte u. Moiwäthyl-m-toluidin rotviolette Färbungen 
liefernde Farbstoffe. — Die Verb. aus 1 Mol 2-Naphthol-6,8-disulfonsäure (II) u. 3 Mol I 
(darstellbar nach Beispiel 2 des E. P. 437 798) kocht man 95°/0'g- A. unter Zugabe 
von Nitrosomonoäthyl-o-toluidin u. HCl, der erhaltene Farbstoff liefert im Chromdruck 
blaurote Färbungen. Die Verb. aus I u. II gibt mit der Nitrosoverb. des Dimethylanilin 
einen im Chromdruck violett, die aus I u. 2-Naphthol-6-sulfonsäure mit III einen im 
Chromdruck Scharlach, mit der Nitrosoverb. des Dimethylanilins einen im Chromdruck 
violett, die aus I u. 2-Naphthol-7-sulfonsäure mit IH einen im Chromdruck Scharlach,

mit der Nitrosoverb. des Dimethyl- oder Diäthyl- 
anilins im Chromdruck violett färbenden Farbstoff. — 
Zu einer Lsg. der Verb. aus 1 Mol 2-Amino-8-naphthol-
6-sulfonsäure u. 2 Mol I (s. Beispiel 3 des E. P .437798) 
gibt man unter Sieden Nitrosodimethylanilinchlor- 
liydrat zu, kocht 2 Stdn. u. filtriert nach dem Erkalten 
den ausgeschiedenen Farbstoff; er liefert im Chrom
druck auf Baumwolle blaugraue Färbungen. Ähnliche 
Farbstoffe erhält man aus der Verb. aus I u. 2-Amino-
5-naphthol-7-sulfonsäure mit Nitrosodimethyl- oder
•diäthylanilin. —  Die Verb. aus 1 Mol 2-Oxynaph-

thalin-8-sulfonsäure (IV) u. 2 Mol p-Amino-o-cresotinsäure (V) behandelt man mit 
10%ig- HCl, unter Abspaltung von V erhält man eine Verb. aus 1 Mol IV u. 1 Mol V, 
das beim Kochen in 95°/0ig. A. auf Zusatz von III u. HCl einen Farbstoff liefert, der 
im Chromdruck blaurote Färbungen liefert. (E. P. 452 346 vom 5/9. 1935, ausg. 
17/9.1936. F. P. 794 570 vom 4/9.1935, ausg. 20/2.1936. Beide: D. Prior. 5/9.
1934.) F r a n z .

J. R. Geigy, Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung eines Azofarbstoffs, dad. gek.,
daß man diazotiertc 4-Nilro-2-amino-l-oxybenzol-6-sulfonsäure mit 4-Cyclohexyl-l-oxy- 
benzol kuppelt u. den Farbstoff gegebenenfalls mit Cr-abgebenden Mitteln behandelt. —■ 
Der Farbstoff färbt Wolle aus saurem Bade gelbbraun. Mit der Cr-Verb. sind gedeckte
Brauntöne von vorzüglichen Echtheitseigg. erhältlich. (Schw. P. 183 382 vom 24/7.
1935, ausg. 1/9. 1936. Zus. zu Schwz. P. 178818; C. 1938. I. 3023.) S ch m a lz .

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
eitles Azofarbstoffs, dad. gek., daß man diazotierten 4-Chlor-2-amino-l,l'-diphenyläther 
mit 4-(l'-Oxy-4'-methylbenzol-2'-carboylamino)-4'-acetylamino-3,3'-dimethyldiphenyl zum 
Monoazofarbstoff in Substanz oder auf der Faser vereinigt. Baumwolle wird braun 
gefärbt. (Schwz. P. 182 719 vom 16/5. 1935, ausg. 1/8. 1936.) S c h m a l z .

J. R. Geigy, Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung von Azofarbstoffen. Zu 
Schwz. P. 180692 sind folgende Farbstoffe nachzutragen: 5-Nilro-2-amino-l-oxybenzol-y
l-Amino-2-methoxy-5-methylbenzol oder l-Dioxypropylamino-2-methoxy-5-methylbenzol 
oder l-Dioxypropylamino-2,5-dimethylbenzol oder l-Dioxypropylamino-3-methylbcnzol 
oder N-Methyl-dioxypropylaminobenzol oder l-N-Äthyl-dioxypropylamino-3-äthoxybenzol 
oder l-N-Äthyl-dioxypropylamino-3-methylbenzol. — Die Farbstoffe färben Acetatseide 
aus der Suspension in weiß ätzbaren, roten, im letzten Falle blaustichigen Rosatönen. 
Sie können auch zum Färben von Lacken verwendet werden. (Schwz. PP. 184 481 
bis 184 487 vom 15/2. 1935, ausg. 17/8. 1936. Zuss. zu Schwz. P. 180 692; C. 1936.
11. 2020.) S ch m a lz .

13*
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul W olif, 
Frankfurt a. M.-Höchst, und Wilhelm Werner, Frankfurt a. M.-Escherslicim), Dar
stellung saurer Triphenylmethanfarbstoffe. In 1,2-Stellung substituierte Indole, die in
3-Stellung einen p-Chlor- oder p-Alkoxybenzoylrest enthalten, kondensiert man mit 
sekundären oder tertiären aromat. Aminen einschließlich solcher der heterocycl. Reihe, 
setzt dann die p-Chloratome oder p-Alkoxygruppen in den Kondensationsprodd. mit 
primären aromat. Aminen, die in p-Stellung eine Alkoxygruppe enthalten, um u. 
sulfoniert hierauf oder man sulfoniert die Kondensationsprodd. zuerst u. setzt hierauf 
mit primären aromat. p-Alkoxyaminen um. — l-Mcthyl-2-phenyl-3-p-chlorbcnzoyl- 
indol (II) kondensiert man mit Äthylbenzyl-m-toluidin in Ggw. von P0C13, sulfoniert 
den erhaltenen uni. grünen Farbstoff u. verschmilzt dann mit p-Phenetidin (I) bei 
120—125°, der entstandene Farbstoff färbt Wolle u. Seide in rotstichigblaucn Tönen 
von hervorragender Lichtechtheit, ausgezeichneter Klarheit u. guter Abendfarbe. Mit 
Äthylbenzylanilin erhält man einen ähnlichen Farbstoff. l-Methyl-2-phenyl-3-p-meth- 
oxybenzoylindol kondensiert man mit Benzyl-o-toluidin in Ggw. von P0C13, verschmilzt 
den gebildeten bas. in W. uni. grünen Farbstoff mit I bei 120— 125° u. sulfoniert, 
er färbt Wolle u. Seide violett. Das Prod. aus l,2-Dimethyl-3-p-chlorbenzoylindol u. 
Dimethylanilin verschmilzt man mit I bei 120—125°, der entstandene Farbstoff färbt 
Wolle rotstichigblau. Das Prod. aus l,2-Dimethyl-3-p-chlorbenzoylindol u. Benzyl-o- 
toluidin gibt beim Verschmelzen mit p-Anisidin bei 120— 125° einen Wolle violett 
färbenden Farbstoff. II kondensiert man mit N-Äthylcarbazol in Ggw. von P0C13, 
verschmilzt den grünen Farbstoff mit I u. sulfoniert dann, es entsteht ein Wolle u. 
Seide rotstichigblau färbender Farbstoff. Mit l-Mcthyl-2-phenylindol entsteht ein 
Wolle blau färbender Farbstoff. (D. R . P. 635 465 Kl. 22b vom 28/11.1934, ausg. 
17/9.1936. E. P. 451937 vom 8/2.1935, ausg. 10/9.1936. F. P. 798 352 vom 27/11.
1935, ausg. 15/5. 1936. D. Prior. 27/11.1934.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinonfarbstoffe. 
Anthrachinone, die eine NH2 oder eine NH-Alkylgruppe in einer a-Stellung u. die eine 
oder mehrere Gruppen der Formel —NH ■ Aryl ■ NH2 in einer anderen a-Stellung ent
halten, behandelt man in Ggw. von Verdünnungsmitteln mit Alkylenoxyden. — In 
eine Aufschlämmung von l-Methylamino-4-(p'-aminophenyl)-aminoanthrachinon leitet 
man bei 50° so lange Äthylenoxyd (I) ein, bis sich eine Probe in Alkohol grünstiehigblau 
löst, der erhaltene Farbstoff färbt Acetatseide sehr kräftig grün. Der Farbstoff aus
1 Mol l-Amino-4-(p'-aminophenyl)-aminoanthrachinon u. 2 Mol I färbt Acetatseide 
stahlblau, der aus 1 Mol l-Amino-2-methyl-4-(p'-aminophenyl)-aminoanthrachinon u.
2 Mol I grünstiehigblau. (Schwz. PP. 178 419, 178 420 u. 178421 vom 15/8. 1934,
ausg. 1/10.1935. Zuss. zu Schw. P. 161 566. C. 1933. II. 4395.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinonfarbstoffe. Zur 
Herst. von Anthrachinonderiw;, die in 1- u. 4-Stellung mindestens zwei untereinander 
verschiedenartig substituierte Aminogruppen enthalten, setzt man Anthrachinone, 
die in 1- u. 4-Stellung je einen gleich- oder verschiedenartigen der Substituenten -OH, 
-NH2 oder -O-alkyl enthalten, zweckmäßig ganz oder teilweise in Form ihrer Leuko- 
verbb., mit mindestens zwei verschiedenartigen primären oder sekundären aliphat., 
cycloaliphat., aliphat.-aromat. oder heterocycl. Aminen um. Oder man setzt die Leuko- 
verbb. von l,4-Di-(monoalkylamino)-anthrachinonen mit einem aliphat. Amin, dessen 
Rest von der bereits vorhandenen Alkylgruppe verschieden ist, oder einem Cycloalkyl- 
oder Aralkylamin oder einem heterocycl. Amin um. Man kann auch Anthrachinone 
der Formel (A), in der Rj =  H oder eine Alkyl-, Cycloalkyl- oder Aralkylgruppe oder 
einen heterocycl. Rest, R 2 eine Alkyl-, Cycloalkyl- oder Aralkylgruppe oder einen
heterocycl. Rest, Y  =  Halogen, OH, NH2, Alkoxy oder N 02 bedeuten, mit einem
primären, sekundären aliphat., cycloaliphat., aliphat.-aromat. oder heterocycl. Amin,

dessen Rest von R, oder R 2 ver
schieden ist, umsetzen. Ferner 
kann man 1,4-Dihalogen-, 1,4-Di- 

_  nitro-, l-Halogen-4-nitro-, 1-Halo-
gen-4-oxy- oder l-Halogen-4-alk- 
oxyanthrachinone gleichzeitig oder 
nacheinander mit zwei verschie
denartigen primären oder sekun

dären Aminen der genannten Art umsetzen. Schließlich kann man Anthrachinone der 
Formel (B), in der R =  H oder eine Alkyl-, Cycloalkyl- oder Aralkylgruppe oder einen
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lieterocycl. Rost bedeutet, mit zwei verschiedenen Alkylierungsmitteln oder mit einem 
Alkylierungsmittel, das die Einführung eines von R  verschiedenen Restes gestattet, 
umsetzen. Die erhaltenen Farbstoffe dienen zum Färben von Celluloseestem oder 
-äthern, von Kunstmassen, KW-stoffen, Lacken, Ölen, Wachsen u. Paraffin. Durch 
Sulfonieren erhält man Farbstoffe, die die tier. Faser u. in manchen Fällen auch dio 
pflanzliche Faser färben. — Eine Mischung von Leuko-l,4-diaminoanthrachinon (I), Butyl- 
amin (II), Äthanolamin (IX) u. A. kocht man so lange unter Rückfluß, bis kein unver
ändertes Leuko-l,4-diaminoanthrachinon mehr nachweisbar ist. Das entstandene Leuko- 
l-butylamino-4-oxäthylaminoanthrachincm scheidet sich teilweise in grüngelben Krystallen 
ab, beim Durchleiten von Luft durch das mitCu-Acetat u. Piperidin versetzte Rk.-Gemisch 
erhält man den Farbstoff, krystallisiertes braunviolettes Pulver, der Acetatseide blau 
färbt. Das in analoger Weise aus I, II, Methylamin u. CH3OH gebildete 1-Methyl- 
amino-4-n. butylaminoanthrachinon färbt blau. Aus I, CH3OH, 25°/0ig. Methylaminlsg. 
(VIII) u. Benzylamin (III) entsteht das blau färbende l-Methylamino-4-benzylamino- 
anthrachinon, aus I, CH3OH, IX u. III das blau färbende l-Oxyäthylamino-4-benzyl- 
aminoanthrachinon, aus I, A., VIII u. Cyclohexylamin (IV) das blaue 1-Mcthylamino- 
4-cyclohexylaminoanthrachinon, aus I, Isobutylalkohol, IV, u. IX das blau färbende
1-Oxyäthylamino-4-cyclohexylaminoanthrachinon, aus I, III u. IV das blaue 1-Benzyl- 
4-cyclohexylaminanthrachinon, aus I, VIII, IX u. A. einen blau färbenden Farbstoff, 
aus I, A., II u. IV einen blau färbenden Farbstoff, aus I, Butanol, X  u. VIII das blau 
färbende l-Melhylamino-4-phenyläthylaminoanthrachinon, aus I, X, 8-Aminochinolin (V) 
u. Trichlorbenzol einen violett färbenden Farbstoff. Ähnliche Verbb. erhält man, 
wenn man an Stelle des X  III oder co-Aminomethyl-l-naphthalin, an Stelle von V 6- 
oder 3-Aminochinolin oder 2-Aminopyridin verwendet. Aus I, IV, V, Cyclohexanol 
u. wss. HCl erhält man einen Farbstoff; ähnliche Farbstoffe entstehen, wenn man 
an Stelle von V 6- oder 3-Aminochinolin oder 2-Aminopyridin verwendet. Aus I, V,
2-Aminocarbazol u. Trichlorbenzol entsteht eine Verb., die nach dem Sulfonieren einen 
Wolle grün färbenden Farbstoff liefert. Ähnliche Farbstoffe entstehen, wenn man 
an Stelle des V 3-Aminochinolin, 2-Aminopyridin u. an Stelle von 2-Aminocarbazol
1- oder 3-Aminocarbazol verwendet. Aus Leuko-l,4,5-lriaminoanlhrachinon, CH3OH, VIII, 
u. IX  entsteht ein blau färbender Farbstoff. Aus Leuko-l,4-dimonomethylaminoanthra- 
chinon (VI), V, CH3OH u. 34,5°/0ig. HCl entsteht ein blauviolett färbender Farbstoff, 
dunkelblaue Krystalle; an Stelle von V kann man auch 6- oder 3-Aminochinolin oder
2-Aminopyridin verwenden. Aus VI, 2-Aminocarbazol u. Trichlorbenzol entsteht ein 
hlaugrün färbender Farbstoff. Ähnliche Farbstoffe erhält man auch aus Leuko-l,4-di- 
monoäthyl-, -propyl- oder -butylaminoanthrachinon. Aus Leuko-l,4-diamino-5,8-dioxy- 
anthrachinon, IX, VIII u. CH3OH entsteht das blau färbende l-Mcthylamino-4-oxy- 
äthylamino-5,8-dioxyanthrachinon; aus I, VIII, Monopropanolamin u. CH3OH ent
steht das blau färbendo l-Methylamino-4-oxypropylaminoanthrachinon; aus I, VIII,
II u. CH3OH entsteht das blau färbende l-Methylamino-4-butylaminoanthrachinon, 
Krystalle, aus VI, III, IV u. CH3OH entsteht ein blau färbender Farbstoff, blaues 
Krystallpulvor, aus Leuko-l,4-dioxyanthrachinon (VII); VIII, II u. Isobutylalkohol 
entsteht das tiefblau färbendo l-Methylamino-4-n-butylaminoanthrachinon aus VII, 
VIII, X  u. n-Butylalkohol entsteht das blau färbende l-Methylamino-4-ß-phenyl- 
äthylaminoanthrachinon, aus VII, IX, IV u. A. entsteht das blau färbende 1-Oxäthyl- 
amino-4-cyclohexylaminoanthrachinon; aus Leuko-l,4,5,8-tetraoxyanthrachinon, VIII, 
TX u. Isobutylalkohol das grünsticliigblau färbende l-Methylamino-4-oxäthylamino- 
■5,8-dioxyanthrachinon, aus Leuko-l-amino-4-oxyanthrachinon, VIII, II u. CH3OH 
entsteht ein blau färbender Farbstoff, aus l-Methylamino-4-bromanthrachinon, III, 
u. Butanol entsteht das blau färbende l-Methylamino-4-benzylaminoanthrachinon; 
den gleichen Farbstoff erhält man aus l-Methylamino-4-chlor-, -oxy-, melhoxy- oder 
•nitroanthrachinon. Aus 1,4-Dioxyanthrachinon, I, VIII, IX u. Isobutylalkohol ent
steht ein blau färbender Farbstoff, aus Leuko-l-amino-4-methoxyanthrachinon, VIII, 
IX u. CH3OH entsteht ein blau färbender Farbstoff, aus 1,4-Dioxyanthrachincm, VIII, 
n-Butylamin, Zn-Staub u. Isobutylalkohol entsteht das blau färbende 1-Methylamino- 
4-butylaminoanthrachinon, aus Leuko-l,4,5,8-telraoxyanthrachinon, IX, 1,2-Propanol- 
amin u. Isobutylalkohol das grünblau färbende l-Oxyäthylamino-3-oxypropylamino- 
(l,2)-anlhrachinon, aus l-Butylamino-4-aminoanthrachinon, K2C03 u. p-Toluolsulfon- 
säurcmethvlester in Dichlorbenzol entsteht ein kräftig blau färbender Farbstoff. In 
ähnlicher Weise kann man 1-Oxalkylamino-, 1-Propylamino-, 1-Bcnzylamino- oder
l-Cyclohexylamino-4-aminoanthrachinon mit Alkylierungsmitteln behandeln. Aus
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1,4-Dichloranthrachinon, VIII, IX, Cu-Acetat u. Isobutylalkohol entsteht das kräftig 
blau färbende l-Methylamino-4-oxäthylaminoanthrachinon; den gleichen Farbstoff 
erhält man aus 1,4-Dinitro-, l-Nitro-4-chlor- oder l-Clilor-4-oxy- oder l-Brom-4-meth- 
oxyanthracliinon. Aus 1,4-Diaminoantlirachinon, Monochlorliydrin, Äthylbromid, Cu- 
Acetat u. IC-Acetat in Monochlorbenzol entsteht ein blau färbender Farbstoff. Aus
l-Methylamino-4-bromanthracliinon, Cu-Acetat, Dibulylamin u. Isobutylalkohol ent
steht das l-Metlnylamino-4-dibutylaminoanthrachinon, das man auch erhält, wenn man
l-Amino-4-bromanthrachinon mit Dibulylamin in l-Amino-4-dibutylaminoantlirachinon 
überführt u. dann methyliert. l-Amino-4-cyclohexylaminoanthrachinon liefert mit 
Glykolchlorhydrin u. Jia-Acetat das blau färbende l-Oxüthylamino-4-cyclohexyl- 
aminoanthrachinon. Aus I, CH3OH, II, IV entsteht das blau färbende 1-n-Butylamino-
4-cyclohexylaminoanthrachinon, aus I, 2-Amino-l,2,3,4-tetrahydronaphihalin, VIII u. 
Isobutylalkohol entsteht ein blau färbender Farbstoff. (Oe. P. 146 180 vom 14/11. 
1934, ausg. 10/6. 1936. E. PP. 447 037 vom 3/8. 1934, 447 088 vom 3/5. 1935, 447 107 
vom 3/8. 1934, 447 108 vom 3/8. 1934; ausg. 11/6. 1936.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Claus Weinand, 
Leverkusen, und Curt Bamberger, Köln-Mülheim), Herstellung von sauren Wollfarb- 
sloffen der Anthrachinonreihe. In die beiden a-Stellungen des einen Kernes führt man 
je eine Hydroarylaminogruppo u. in eine /3-Stellung des anderen Kernes einen Sulf- 
amidsulfonsäurerest ein. Die erhaltenen Farbstoffe sind gut in W. 1. u. färben Wolle 
in klaren lichtechten blauen Tönen. l,4-Dichloranthrachinon-6-sulfomethyltaurid (dar
stellbar aus l,4-Dichloranthrachinon-6-sulfochlorid (I) u. Methyltaurin) kocht man in 
W. mit Hexahydroanilin (II), CuS04 u. NaOH 6— 8 Stdn. Das gebildete 1,4-Dihexa- 
hydroanilidoanthrachinon-6-sulfometliyltaurid färbt Wolle aus saurem Bade grünstichig 
blau. 1,4-Dichloranthrachinon-G-sulfomethylanilidosulfonsäure (darstellbar aus I u. 
Methylanilin u. nachträglicher Sulfonierung mit schwachem Oleum in der Kälte) 
kocht man mit W., II, CuSO.,, u. NaOH 8 Stdn.; das gebildet« 1,4-Dihexahydroanilido- 
anthrachinon-6-sulfomethiylanilidosulfonsäurc färbt Wolle grünstichig blau. Den Farb
stoff erhält man auch aus 1,4-Dichloranthracliinon-6-sulfomcthylanilid durch Umsetzen 
mit II u. darauffolgendes Sulfonieren mit schwachem Oleum bei Zimmertemp. (D. R. P. 
634 985 Kl. 22 b vom 17/11.1934, ausg. 8/9.1936.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kränzlein, 
Ernst Diefenbach, Frankfurt a. M.-Höchst, Erich Fischer, Bad Soden, Taunus, 
Ernst Honold, Fritz Eggert und Helmut Krauss, Frankfurt a. M.), Darstellung 
von sauren Chromierungsfarbstoffen der Anthrachinonreihe. Man kondensiert a-Halogen - 
anthrachinonsulfonsäuren oder deren Substitutionsprodd., zweckmäßig in Gegenwart 
von Cu oder Cu-Salzen u. säurebindenden Mitteln, mit Amino-o-oxycarbonsäurcn, 
deren Homologe oder Deriw. u. führt gegebenenfalls in die so erhaltenen Prodd. noch 
weitere Sulfogruppen durch Behandlung mit sulfonierenden Mitteln ein. 2. Man kon
densiert Amino-o-oxyearbonsäuren, ihre Homologen oder Deriw. mit a-Halogen- 
anthrachinonen, die ein durch eine Sulfogruppe ersetzbares weiteres Halogenatom ent
halten, u. ersetzt dieses Halogenatom dann durch die Sulfogruppe. —  Die erhaltenen 
Farbstoffe liefern auf Wolle Färbungen, die nach dem Chromieren sehr gut wasch-, 
walk- u. lichtecht sind. — l,5-Dioxy-4,S-dibromanthrachinon-2,6-disulfonsaures Na (I) 
rührt man mit 2-Oxy-5-aminobenzoesäure (II), Soda, NaHC03, CuCl u. W. 20 Stdn. 
bei 60—65°, verd. mit W., kocht, filtriert, versetzt mit NaCl u. säuert an; der Farbstoff, 
der durch Umlösen aus verd. Sodalsg. gereinigt werden kann, färbt Wolle beim Nach- 
chromieren grün. Einen ähnlichen Farbstoff erhält man aus I u. 2-Oxy-4-aminobenzoe- 
säure. Der Farbstoff aus I u. 2-Oxy-5-{ni-aminobenzoyl)-aminobenzoesäure färbt Wolle 
beim Nachchromieren blaugrün, der aus I u. 2-Oxy-5-chlor-3-aminobenzoesäure blau
grün, der aus I u. 4'-Ainino-4-oxy-3-methyldiphenylmethan-5-carbonsäure graugrün, 
der aus l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonsäure (III) u. 4'-Amino-4-oxy-3-methyl- 
diphenylmethan-5-carbonsäure graugrün, der aus III u. 4'-Amino-4-oxy-2-methyl- 
diphenylmethan-S-carbonsäure graugrün, der aus III u. ■i'-Amino-2-ozy-5-me!hyidi- 
phenylmeihan-3 -carbonsäure graugrün, der aus l-Oxy-4-bromanthrachinon-2-sulfon- 
säure (IV) u. II grünstichig grau, der aus IV u. 7-Amino-2-oxy-3-naphthoesäure grün- 
stichig grau, der aus III u. 5-(p-Aminobenzoyl)-amino-2-oxybenzoesäure blau, der aus
l-jodanthrachinon-2-sulfonsaurem Na u. 2-Oxy-3-amino-5-sulfobenzoesäure braun, der 
aus l-Brom-S-aminoanthrachinon-2-sulfonsäure u. II braun, der aus l-Jod-4-bromanthra- 
chinon-2-sulfonsäure u. II bei niedriger Temp. unter Erhaltung des 4-Br braun, der 
aus 111 u. 4-Aminodiphcnylmctlian-4'-oxy-3'-carbonsäure blau, der aus III u. 5-(m-Ben-
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zoyl)-amino-2-oxybenzoesäure blaustichig grau, der aus III u. 5-(p-Aminobenzyl)-amino-
2-oxybenzoesäure grau, der aus III u. (2'-Amino)-benziyl-(4-oxy-3-methyl)-phenylsulfon-
5-carbonsäure marineblau, der aus III u. (3'-Amino-4'-methoxy)-benzyl-(4-oxy-3-methyl)- 
plienylsulfon-5-carbonsäure grünstichigblau, der aus l-jodanthracliinon-2-sulfonsaurcm Na 
u. 3-Oxy-6-amino-2-naphthoesäure braun, der aus l-Airino-2,4-dibromanlhrachinon u. 
Ersatz des 4-Br durch 4-Amino-2'-oxy-5'-methyldiphenylmethan-3'-carbonsäure u. 
darauffolgende Einw. von Phenol u. K 2S03 grau, der aus III u. 4-Amino-2-chlor-4'-oxy- 
3'-carboxydiphenylliamstoff blaugrau, der aus III u. 4-Chlor-3-aminobenzyl-4'-oxy- 
3'-carboxyphenylsulfon grünstichig blau, der aus III u. 4-Amino-4'-oxyazobenzol- 
3'-carbonsäure grün, der aus l,4-dichloranlhrachinon-6-sulfonsdurem Na u. II grünstichig

.---- . ___  grau, der aus III u. 3-Amino-G-methoxyben-
. Hj N— NH-SO«— ____J>—OH zyl-4'-oxy-3'-carboxyphenylsulfon blau, der aus

i III u. A  grünstichig grau, der aus III u.
c o  2-Amino-5-sulfodiphenylamin-4’ -oxy-3'-carbon

säure grau. (D. R . P. 632 376 Kl. 22 b vom 23/12.1934, ausg. 7/8.1936. F. P. 799 818 
vom 23/12. 1935, ausg. 20/6. 1936. D. Priorr. 22/12. 1934 u. 23/10. 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer und Robert Zell, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Verbindungen der 
Chrysenchinonreihe. Halogenhaltige 1,2-Chrysenchinone erhitzt man mit mehrkemigen 
aromat. Aminoverbb., die mindestens eine ringförmig gebundene CO-Gruppe ent
halten. Die neuen Verbb. sind zum Teil Küpenfarbstoffe, zum Teil dienen sie zur 
Herst. von Farbstoffen. — Eine Mischung von Dibrom-l,2-chrysenchinon (I), 1-Amino- 
anllirachinon (III), Na-Acetat, Cu-Acetat u. Nitrobenzol erhitzt man, bis die Ausgangs
stoffe verschwunden sind, beim Erkalten scheidet sich der Farbstoff in rotbraunen 
Nadeln ab, er färbt Baumwolle aus der Küpe rotbraun. Der in analoger Weise aus I 
u. l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon (V) hergestellte Farbstoff färbt Baumwolle 
braun, der aus I u. 'IV rotstichig grau, der aus I u. Aminoviolanthron (ATI) blaustichig 
grau, der aus I u. der durch Behandeln von l-(Bz.-l-Benzanthronyl)-amino-5-amino- 
anthrachinon mit alkoh. KOH erhältlichen Verb. bläulich grau u. der aus I u. 5-Amino-
1,9-anlhrapyrimidin rotbraun. Monobrom-l,2-chrysenchinon (II) gibt beim Erhitzen 
mit III, Na-Acetat, Cu-Aeotat u. Nitrobenzol einen Baumwolle rotbraun färbenden 
Farbstoff. Li analoger Weise erhält man aus II u. IV einen Baumwolle grau färbenden 
Küpenfarbstoff., mit V einen braun färbenden Küpenfarbstoff. Aus Et u. VI entsteht 
ein Baumwolle grünstichig blau färbender, aus II u. der durch Behandeln von l-(Bz.-l- 
Benzanthronyl)-amino-5-aminoanthrachinon mit alkoh. KOH erhältlichen Verb. 
bläulich grau, aus II u. 1,5-Diaminoanthrachinon ein korinth färbender Farbstoff. 
(D. R. P. 633 353 Kl. 22 b vom 2/11. 1934, ausg. 25/7. 1936. E. P. 451875 vom 
25/4. 1935, ausg. 10/9. 1936.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Scheyer, 
Frankfurt a. M., und Emil Schwamberger, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Stickstoff
haltige Küpenfarbstoffe. Aminoverbb. von Körpern der Formel A  setzt man mit Verbb. 
um, die mindestens ein reaktionsfähiges Halogenatom enthalten. — Die erhaltenen 
Farbstoffe färben Baumwolle aus der Küpe in gedeckten meist braunen Tönen. Durch 
Nachbehandeln mit Kondensationsmitteln nach D. R. P. 611512 erhält man Farb
stoffe, deren Farbton nach Gelb verschoben ist. Eine Monoaminoverb. (I) (darstellbar 

co  durch Nitrieren u. Red. von A nach D. R. P. 625515, Beispiel 1,
/ \ / \ / \  Abs. 3) rührt man mit 1-Ghloranthrachion in Nitrobenzol unter 

Zusatz von Soda u. Cu-Acetat 10 Stdn. bei 200°, saugt den Nd. 
ab, wäscht mit Chlorbenzol u. A., behandelt mit verd. II2S04, 

A c —C der entstandene Farbstoff, dunkelbraune Krystalle, färbt Baum-
wolle aus violettbrauner Küpe rötlichbraun; er liefert beim Er- 

S' wärmen mit wasserfreiem FeCl3 in Nitrobenzol nach D. R. P.
611512 einen Baumwolle gelbstichig braun färbenden Küpen- 

co farbstoff. Aus I u. 2-Chloranthrachinon erhält man in ähnlicher 
Weise einen Baumwolle rötlichbraun färbenden Küpenfarbstoff. Aus I u. Dibrom- 
violanthron erhält man einen schwarzbraun färbenden Küpenfarbstoff, der beim Nach
behandeln mit A1C13, NaCl bei 140° einen olivgrau färbenden Küpenfarbstoff liefert. 
Die Diaminoverb. (II) (darstellbar durch Nitrieren u. Red. von A nach D. R. P. 625515, 
Beispiel 4, Abs. 5) gibt mit l-Chlor-4-benzoylaminoanthrachinon (IV), K2C03 u. feinem 
schwarzen CuO in Naphthalin nach 12-std. Rühren bei 200—210° einen Baumwolle 
aus braunvioletter Küpe rötlichdunkelbraun färbenden Farbstoff. Durch Nachbehandeln
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mit HC1S03 erhält man einen Baumwolle gedeckt gelbstichigbraun färbenden Küpen
farbstoff. II gibt in ähnlicher Weise mit Monobromantlianthron (III) einen Baumwolle 
schwarzbraun färbenden Küpenfarbstoff. Aus II u. der zum Umsetzen eines NH2 
erforderlichen Menge III erhält man einen dunkelbraun färbenden Küpenfarbstoff, 
der bei der weiteren Umsetzung mit IV einen schwarzbraun färbenden Küpenfarbstoff 
liefert. I gibt mit Dibromdibenzopyrencliinon einen Baumwolle echt gelbbraun färbenden 
Küpenfarbstoff; das Prod. enthält noch ein ersetzbares Br; durch Umsetzen mit 1-Amino- 
anthrachinon erhält man einen tiefdunkelbraun, mit l-Amino-‘l-benzoylaminoanthrachinon 
einen schwarzbraun färbenden Küpenfarbstoff. (D R. P. 635 978 Kl. 22b vom 11/10.
1934, ausg. 5/10. 1936. Zus. zu D. R. P. 589 G39; C. 1934. 1. 1891. E . P. 453853 
vom 18/3. 1935, ausg. 15/10. 1936. F. P. 46 636 vom 8/10. 1935, ausg. 11/7. 1936.
D. Prior. 10/10. 1934. Zus. zu F. P. 760 255; C. 1935. II. 4478.) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G., übert. von: Achille Conzetti, Basel, Wasserunlösliche Induline. 
Man erhitzt die blauen u. schwarzen Azinfarbstoffe mit Alkoxyarylaminen auf höhere 
Tempp., hierdurch wird die Löslichkeit der Farbstoffe in niederen Alkoholen verbessert.
— Man erhitzt Nigrosin spritlöslich (Schultz, Farbstofftabellen, 7. Aufl. Nr. 985) mit
4-Aminophenoläthyläther 17 Stdn. auf 210— 215° unter Rückfluß, gießt in wss. HCl, 
filtriert u. wäscht mit angesäuertem W. die überschüssige Base aus, der Farbstoff 
liefert mit A. 10%ig. Lsgg. In analoger Weise behandelt man Indulin spritlöslich 
(Schultz, Nr. 982). Man kann auch 2- oder 3-Aminophenoläthyl- oder -methyläther 
verwenden. (A. P. 2 045 069 vom 20/11.1935, ausg. 23/6.1936. D. Prior. 29/3. 
1934.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Grüner Farbstoff der Phtlialocyanin- 
reihe. Phthalonitril (I) erhitzt man mit Pb oder einer Pb-abgebenden Verb. Eine 
Mischung von 4 Mol I u. 1 Mol Bleiglätte erhitzt man 1 Stde. auf 230° u. 4 Stdn. auf 
230—240°, es entsteht ein hellgrüner Farbstoff, C32H10N8Pb, in nahezu theoret. Aus
beute. An Stelle der Bleiglätte kann man Pb, PbCÖ3, PbS oder Pb-Acetat verwenden. 
(Schwz. P. 182725 vom 5/6.1935, ausg. 16/5. 1936. F. P. 791086 vom 11/6.1935, 
ausg. 2/12.1935. Beide: E. Prior. 11/6.1934.) F r a n z .

M. W . Newrejew und M. M. Meier, U. S. S. R., Darstellung eines grünen Farb
stoffes. Die in üblicher Weise in Abwesenheit meta.ll. Katalysatoren erhaltene Leuko- 
verb. des 6-Sulfosäure-l-amino-l-naphthyl-p-bmzochinonamids wird in eine Lsg. von 
Na-Polysulfiden eingetragen u. der abgeschiedene Farbstoff in üblicher Weise isoliert. 
(Russ. P. 47 762 vom 19/6. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R i c h t e r .

K. H. Saunders, The aromatic diazo compounds and their tecbnical applications. London: 
Arnold 1936. (236 S.) 12 s. 6 d.

X I. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
K. Wurth, Anstrich oder Farbe. Unter „Anstrich“  sollte nur der trockene Farb

film u. nicht die fl. Anstrichfarbe verstanden werden. (Farben-Ztg. 41. 868. 29/8. 
1936.) _ > S c h e i f e l e .

Erich Stock, über das Sta rrvpfvolumen der Körperfarben. Vergleichende Prüfung 
von Körperfarben mit dem Stampfvolumeter nach BECKER-ROSENMÜLLER (vgl.
C. 1934. I. 770). Jeweils 100 g Farbpulver gibt man in den Stampfzylinder, streicht 
die Oberfläche glatt u. stampft 5 Min. lang. Die ermittelten Werte für das Stampfvol. 
werden bei einzelnen Pigmentgruppen kurvenmäßig dargestellt u. zum ölbedarf in 
Beziehung gesetzt. (Farben-Ztg. 41. 959—62. 26/9.1936.) S c h e i f e l e .

Waldmann, Winke zur Chromgelbherstellung. (Vgl. C. 1936. II. 3204.) Prakt. 
Angaben über die Helligkeit der Chromgelbtöne, Einfluß der Qualität des Betriebs
wassers, Mitfällung von Substraten, Verschnitt, Zumischung von Bleisulfat, Licht
echtheit u. Deckfäliigkeit. (Farbe u. Lack 1936. 463— 64. 23/9. 1936.) S c h e i f e l e .

E. Lederle, Molybdatrot. Hinweis auf den neuen Farbstoff, der sich in rotoranger 
bis scharlachroter Farbe von großer Deck- u. Farbkraft erhalten läßt. Er besteht aus 
rotem tetragonalem Bleichromat mit nur geringem Molybdatgeh. (Verfkroniek 9. 
299. Okt. 1936. Ludwigshafen a. Rh.) G r o s z f e l d .

Hans Wagner, Über ölfreie und Wasser-in-Öl-Emulsimen. (Vgl. C. 1926. H. 
2236.) Ölfreie Emulsionsbindemittel enthalten als Hauptbestandteil meist Wachs
körper u. daneben geringe Mengen synthet. Filmbildner (Latex, Chlorkautschük, 
Acryl- u. Vinylpolymerisate). Der Film ist gewöhnlich plast.-krystallin u. nicht genügend
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elast. Durch Verringerung des Wachsgeh. u. Erhöhung des Geh. an Filmbildnem 
lassen sich jedoch elast. Filme erzielen, die eine netzartige Struktur besitzen, wobei 
die Waehskrystalle nur zur Ausfällung des Micellargerüstes dienen u. dadurch die 
Elastizität des Systems nicht beeinträchtigen. —  Um W.-in-Ül-Emulsionen für die 
Anstrichtechnik nutzbar zu machen, mußte der Geh. an wss. Schutzkolloiden erniedrigt 
u. mit einem Minimum an Emulgator gearbeitet werden. Die Filme aus diesen Emul
sionen zeigen keine Wabenstruktur u. besitzen dadurch die W.-Undurchlässigkeit 
der Ölfilme. (Allg. Öl- u. Fett-Ztg. 33. 368— 70. Aug. 1936.) Sc h e if e l e .

A. J. Drinberg, Über die Darstellung von trocknenden Ölen aus synthetischen Säuren 
lind Erdölcrackungspolymeren. I. Verss. zur Herst. eines Ersatzes für trocknende 
öle durch Verestern der chlorierten ungesätt. KW-stoffe, wie sie durch Chlorieren 
der Polymeren der Erdölspaltung, der Rückstände der Leichtölpyrolyse, der Reinigung 
von Schieferbzn. u. Sapropeldestillaten erhalten werden u. etwa der Formel 
—CH=CH— CHC1—CHC1— entsprechen, mit den Fettsäuren der ICW-stoffoxydation 
u. Naphthensäuren. Die Esterbldg. dürfte sich nach dem Schema vollziehen: 

n —CH: CH • CHC1 • CHC1— ) +  2 n (Na02C-R) ->-
n —CH:CH-CH(OCOR)-CH(OCOR)---- F 2n NaCl.

Für die Verss. wurden die aus Emba-Erdöl (Solar- u. Vaselinöl) betriebsmäßig her- 
gestellten Säuren verwendet; zur Chlorierung dienten die bei der Dest. des Preß- 
destillats der Grosny-Erdölspaltung zurückbleibenden Polymeren. Eigg. der Polymeren 
(I) u. der Carbonsäuren (II): D. I 0,934, II 0,997; flüchtig (auf dem W.-Bade) I 8,3%,
II 21,6%; Aschengeh. I 2,2%, II 1,7%; VZ. I 5, II 145; SZ. I 2,6, II 87; JZ. I 134,
II 0, Hydroxylzahl II 34. Die Unters, des anstrichtechn. Verh. ergab: Beste Eigg. 
zeigen Ester aus Polymeren mit 3—6%  CI. Der Zusatz von Plastifikatoren u. Anti
oxydantien ist zwecklos, weil dadurch die Rostschutzeigg. der Filme verschlechtert 
werden; auch ein Zusatz von Leinölfirnis ist unzweckmäßig. Die synthet. Ester eignen 
sich für Innenanstriche auf Metall, Holz u. dgl., die Filme zeigen hohe Säurefestigkeit. 
Für Außenanstrich sind die Kunstfirnisse ungeeignet. Es wurden noch die Ester der 
chlorierten ungesätt. KW-stoffe mit den Fett- u. Oxysäuren der Paraffinoxydation, 
Leinölsäuren, Ricinusölsäuren, Kolophonium u. Naphthensäuren untersucht. Die mit 
den Na-Salzen der Paraffinsäuren bereiteten Ester besaßen keine Trocknungseigg. 
Die Ester aus den chlorierten Polymeren mit Kolophonium (zur Veresterung wurden 
stets die entsprechenden Na-Salze verwendet) stellten dunkle viscoseFll. dar mit hohem 
Trocknungsvermögen; die Filme waren sehr spröde. Bei einer SZ. des Kolophoniums 
von 157 war die SZ. des Esters 3,5— 6. Die Filme der Ester aus Leinöl- u. Ricinusöl
säuren waren den entsprechenden Estern aus Fettsäuren der Solaröloxydation über
legen. — Die Esterausbeuten betrugen 80—93%. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shumal. Sscr. B. Shumal prikladnoi Chimii] 7. 1046—54. 1206 
bis 1222.) ' Sc h ö n f e l d .

A. J. Drinberg und A . A. Blagonrawowa, Der Einfluß der Struktur des Alkohol
restes auf die filmbildenden, Eigenschaften der Ester van Säuren des Leinöles. Die Unters, 
der filmbildenden Eigg. der Ester, die durch Veresterung von Amylalkohol, Bienenwachs 
(Ceryl- u. Myricylalkohole), Äthylenglykol, Propylenglykol, Glycerin, Pentaerythrit u. 
Mannit mit dem Säuregemisch aus Leinöl (Olein-, Linol- u. Linolensäuren sowie gesätt. 
Säuren) erhalten wurden, zeigte, daß bei der Veresterung mit den hochmolekularen 
ungesätt. Säuron die Wertigkeit des Alkohols einen großen Einfluß auf die Filmbildungs
fähigkeit ausübt. Mit Erhöhung der Wertigkeit erhöhen sich auch die filmbildenden 
Eigg. des Esters, sowie auch die Festigkeit derselben; es verringert sich dabei jedoch 
die Geschwindigkeit des Veresterungsprozesses. Die Ester der zweiwertigen Alkohole 
bilden entweder keine oder nur halbfeste Filme in Abhängigkeit von der Stellung der 
Hydroxylgruppen des Alkohols. Eine Vergrößerung dos Abstandes zwischen den 
Ketten der Säureradikale wirkt sich verschlechternd auf die filmbildenden Eigg. aus. 
Die Ester der ein- u. zweiwertigen (Hydroxyle in 1,3-Stellung) Alkohole weisen keine 
Neigung zu einer Autooxypolymerisation auf u. bilden dementsprechend keine 
Filme. Diejenigen Ester, die Filme bilden, besitzen auch eine nur sehr niedrige 
Sauerstoffzahl. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. 
Shumal obschtschei Chimii] 5 (67). 1226—32. 1935.) K l e v e r .

Karl W iniker, Die Alterungseigenschaften von Anstrichen mit Aluminium-Salicium- 
pigment. Anstrichsysteme, die im Grund- u. Deckanstrich Aluminium-Siliciumpigment 
(ALsi) in Leinölfirnis, in einem Bindemittel aus 12,5% Harzkörper u. 87,5% öl u. in 
einem Bindemittel aus 25% Harzkörper u. 75% ö l enthielten, wurden im Vergleich
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zu einem Anstrichsystem aus Bleimonnigo-Leinölfimis-Grundanstrich u. Bleiweiß- 
Leinölfirnis-Deckanstrich nach 3 u. 9 Monaten Lufttrocknung im Laboratorium mittels 
des SCHOPPERSchen Zerreißapp. auf Zerreißfestigkeit u. Dehnung geprüft. Nach
3-monatiger Lagerung zeigte der Bleimennige-Bleiweißfilm zwar eine erheblich größere 
Elastizität als die Alsi-Filme, dagegen war die Zerreißfestigkeit der letzteren mehr 
als doppelt so groß. Nach 9-monatiger Lagerung war die Zerreißfestigkeit bei Blei- 
mennige-Bleiweiß u. bei den Alsi-Filmen gestiegen, Bleimennige-Bleiweiß hatte jedoch 
seine Elastizität bereits ganz eingebüßt, während die Elastizität der Alsi-Filme gleich 
geblieben oder größer geworden war. Beim Freilagervers. mit a) Bleimennige-Leinöl- 
grund u. zwei Bleiweiß-Leinöldeckanstrichen, b) dreifachem Alsi-Anstrich in Leinöl
firnis u. c) dreifachem Alsi-Anstrich in dem Bindemittel aus 25% Harzkörper u. 75% öl 
ergab sich nach 33-monatiger Bewitterung, daß der Bleiweißdeckanstrich bereits stark 
zu kreiden begann, während sowohl der harzkörperfreie als auch der harzkörperreiche 
Alsi-Anstrich noch völlig intakt waren. Ferner war ein ölfreier Alsi-Grundanstrich 
nach 20 Monaten Bewitterung noch einwandfrei, ein ölfreier Eisenoxydrot-Grundanstrich 
dagegen völlig durchrostet. Schließlich wurden ein Alsi-Anstrichaufbau mit ölfreier 
Grundierung u. ölarmem Deckanstrich sowie ein Teeranstrich auf Mennigegrundierung 
während 24 Monaten in dreitägigem Rhythmus abwechselnd unter W. u. an der Luft 
beansprucht. D er Teeranstrich zeigte starke Risse, der Alsi-Anstrich war einwandfrei. 
Demnach lassen sich mit Alsi-Pigment wetter- u. wasserfeste Anstriche mit sehr geringem 
ölgeh. herstcllen. (Farben-Ztg. 41. 917— 18. 12/9. 193G.) S c h e i f e l e .

H. Mallison, Die Wasseraufnahme bituminöser Anstriche. Ein Unterschied in 
der Höhe der W.-Aufnahme zwischen Teerweichpechen u. Asphaltbitumen konnte 
nicht beobachtet werden. Die W.-Aufnahmefähigkeit von bituminösen Stoffen scheint 
im Zusammenhang mit dem Aschegeh. der Bitumina zu stehen, doch ist sie bei Aschc- 
gehh. von unter 0,5% belanglos. (Vedag-Buch 9. 144— 46. 1936. Berlin.) C o n s o l a t i .

H. Walther, Die Wirkung des Lichtes auf bituminöse Anstriche. In einer Vers.- 
Reihe wird die Einw. von Licht auf Bitumina verschiedenen Ursprungs u. unter ver
schiedenen Bedingungen untersucht. Bei der Einw. von Licht u. Sauerstoff bzw. feuchter 
Luft findet bei geblasenem Asphaltbitumen eine Abspaltung von sauren ölen statt. 
Es wird nachgcwiesen, daß diese Oxydationsprodd. nicht aus dem im Bitumen ent
haltenen S stammen. Bei Teerpech ist die Oxydation sehr gering, während die Werte 
für Hochvakuumbitumen zwischen diesen beiden liegen. (Vedag-Buch 9. 147— 56.
1936. Schkeuditz, Vedaglaboratorium.) Co n s o l a t i .

Ernst Roßmann, Versorgung der deutschen Lackindustrie mit ausländischen Roh
stoffen. Vortrag. Erwähnt wird „Firnagral“  (ungesätt. Anteile von Mineralölen, die im 
Großbetrieb gewonnen werden) als Ersatz für trocknende öle. (Farbe u. Lack 1936. 
509— 11. 21/10.) W i l b o r n .

Erich Stock, Über das Oiticicaöl. II. Teil. (I. vgl. C. 1936. I. 3920.) Oiticicaöl 
von salbenartiger Beschaffenheit u. mit den Kennzahlen: SZ. 6,23 bzw. 5,98, VZ. 188,7 
bzw. 188,9, JZ. (H a n u s ) 39,1 bzw. 39,49, Unverseifbares 3,16%> Asche 0,018%,
F. 38° wurde mit jeweils der gleichen Menge Albertol 111 L, Albertol 111 L +  Harz- 
ester (1 :1 ), Harzester, Cumaronharz, u. Kongokopal zu Lacken verkocht, u. dabei 
mit 3%  Co- u. 2%  Pb-Mn-Trockner (auf Öl- u. Harzmenge berechnet) siccativiert u. 
mit Lackbenzin (Sangajol) verd. Dio Lacke wurden geprüft auf Trockenzeit, Härte, 
W.-Beständigkeit u. Sodafestigkeit. Es ergab sich, daß aus Oiticicaöl u. Natur- bzw. 
Kunstharzen einwandfreie Lacke hergestellt werden können. Das Ergebnis der Be
witterungsprüfung dieser Lacke steht noch aus. (Farben-Chemiker 7. 365— 67. Okt.
1936.) Sc h e if e l e .

Erich Stock, Über Lacke aus Phthalsäureharzen. Verss. mit den Alkydalen TO, 
Tn u. T unter Zusatz von Leinöl- u. Holzölstandöl, KM-Harz, Kopalester u. Dammar. 
Günstiger Einfluß des letzteren. Die Verss. werden fortgesetzt. (Farbe u. Lack 1936. 
485—86. 499— 500. 7/10. Krefeld.) W i l b o r n .

Charles Bogin und Herbert L. Wampner, Maleinsäure zur Verhinderung des 
Eindickens von zinkoxydhaltigen Lackfarben. An einer Reihe näher beschriebener Verss. 
wird gezeigt, daß Maleinsäure das Eindicken von Nitrolacken, die Butyllactat u. Zink
oxyd enthalten, wirksam verhindert, was durch Verhinderung der Agglomeration der 
gebildeten Zinkverbb. zu erklären ist. Zum Vergleich herangezogen wurden Citronen-, 
Wein-, Bor-, Molybdän- u. Milchsäure u. Phthalsäureanhj'drid, die weniger günstige 
Ergebnisse zeitigten. Maleinsäure verhindert auch das Vergilben der weißen Nitrolack-
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färben beim Lagern, (Amer. Paint J. 21. Nr. 1. 7—9. 58— 64. 12/10. 1936. Terre Haut, 
Ind., Nordamerika.) W il b o r n .

— , Neuere amerikanische Weichmachungsmittel. Santizer 8 u. 9 sind Sulfamid- 
derivv., Santizer B 16, E 15 u. M 17 sind Glykolsäurederivv. Eigg. dieser Weichmacher. 
(Farbe u. Lack 1936. 450. 16/9.) W il b o r n .

Francis Wm. Brown, Die Chemie der natürlichen und künstlichen Harze. I. Fak
toren, die die Bildung komplexer Moleküle begünstigen. Allgemeine Betrachtungen vor 
allem an anorgan. Verbb. Sehr reakt. Metalle bilden keine polymerisierenden Verbb. 
Einfluß der Nichtmetallkomponente, die in den zur Polymerisation neigenden Verbb. 
in ihrer niedrigsten Wertigkeitsstufe ist. (Paint, Oil ehem. Rev. 98. Nr. 18. 9— 10. 
3/9. 1936.) W il b o r n .

S. S. W ojutzki, Über die Reinigung von Lärchengummi. Der Senegal. Gummi 
läßt sich beim Gewebedruck durch sibir. Lärchengummi voll ersetzen. Das Prod. 
muß aber gereinigt u. gebleicht werden. Zur Bleichung wurde ein besonderes Verf., 
beruhend auf der Einw. von H ,S03, ausgearbeitet. Die Reinigung kann auch mittels 
Al(OH)3 auf dem Adsorptionswege erfolgen. (Holzchem. Ind. [russ.: Lessochimitsches- 
kaja Promyschlennost] 5. Nr. 4. 5— 6. April 1936.) S c h ö n f e l d .

I. W . W oronin, Venezianisches Terpentin aus der sibirischen Lärche, Larix 
sibirica L. Über die Harzbldg. der sibir. Lärchen u. Eigg. des Lärchenterpentins. Das 
Harz enthielt 17— 19,6% Terpentinöl. D .20 0,860—0,864, [a ]D =  14,6— 17,38, SZ. 
des Terpentinöles 0,45—1,86, hd20 =  1,46 57— 1,47 02. D. des Terpentinharzes 1,008. 
(Holzchem. Ind. [russ.: Lessochimitsebeskaja Promyschlennost] 5. Nr. 3. 20—25.
Nr. 4. 10—13. April 1936.) ' Sc h ö n f e l d .

Herman Alexander Bruson, Die Kondensation der Phenole mit ß-Aminoälhanol
und Formaldehyd. Die Kondensation zwischen Phenolen u. Formaldehyd zu .Harzen 
wird durch Amine katalyt. begünstigt. Der Mechanismus dieser Rk. ist noch un
bekannt. Dimethylamin u. Piperidin gehen zum Teil in tertiäre Amine über (vgl.
D. R. PP. 89 979, 92 309 [1895]). Nach D e c o m b e  (C. 1933. II. 2259) entstehen dabei 
o-Oxybenzylaminoderivv. (vgl. auch B r u s o n , C. 1936. II. 1385). Vf. konnte aus 
Phenolen u. HCHO bei Ggw. von ß-Aminoäthanol (I) neben viel Harzprodd., die oft 
die Hauptmenge bilden, Oxybenzylaminoäthanol isolieren. Durch Variation der Sub
stituenten am Phenolkern gelang es, die Zwischenprodd. zum Teil in reiner krystalliner 
Form zu erhalten. Phenol selbst versagte bei dieser Rk., ebenso die 3 isomeren Kresole 
u. Resorcin, hier wurden nur N-haltige Harze beobachtet. — Dagegen führte die 
Kondensation von äquimolekularen Mengen o-Phenylphenol +  HCHO +  I zu einem 
krystaUisierten Stoff offenbar der Zus. (CrH.) ■ C6H3 ■ (OH) ■ CH., ■ NH ■ CJ12 • ClLßH, 
wobei der neue Substituent in o- oder p-Stellung zum phcnol. OH sitzt. — p-Plienyl- 
phenol gab einen Stoff, der wahrscheinlich die Formel [(CClHs) ■ CrH3(OH) • CII2\2N ■ 
CH2-CH2OH hat, eine ähnliche Verb. gibt p-Cyclohexylphenol. Gut definierte kry- 
stalline Rk.-Prodd. lieferte p-tert.-Butylphenol, p-tert.-Amylphenol, p-Benzoylphenol, 
p-Nitrophenol u. 3-Nitro-4-oxytoluol. Die neue Seitenkette —CH„NH • CII2 • CH,OH 
steht hier sicher in o-Stellung zum plienol. OH. —  Bei 2,4-Dichlorphenol u. 5-Chlor-
2-oxydiphenyl, die eine sehr reaktionsfähige o-Stellung haben, ist diese Seitenketten. 
Position sicher. — o-Cyclohexylphenol, p-Benzylphenol, p-a.,x,y,y-Tetramethylbutyl- 
phenol u. p-Chlorphenol gaben nur ölige Harze. Vf. erklärt die Bldg. der Oxybenzyl- 
aminoäthanole folgendermaßen:

(A.) CH20  +  H„N-CH2-CH2OH->-HO-CH2-NH-CH,-CH2-OH 
(B.) R(OH) +  HOCH, ■ NH - CIL ■ CH,OH -> (H O)RCH 2 NH-CH2-CH2OH 

(R =  Phenolkern). Wendet man dagegen einen Überschuß von CH20  oder I an, so 
verläuft die Rk. etwa wie folgt:

R(OH) - f  2 CH20  +  HjN ■ CH2 • CHa • OH — >- (IIO)R • CII, • N < ^  °q h j0 h

R(OH) - f  2 CH20  +  2 H2N - CIL • CH, • OH —>- (HO)R • CH, • N < c e . ’oH ’  ’ CH2° H
Diese Prodd. können wieder mit CH20  oder I reagieren u. so entstehen die N-haltigen 
Harze.

V e r s u c h e .  Phenyloxybenzylaminoäthanol. 51 g o-Phenylphenol, 55 ccm 
CH3OH, 30 g wss., 30%ig- CH20  dazu unter Schütteln u. W.-Kühlung 18,3 g ß-Amino- 
ätliarwl (I). Die rote Lsg. blieb 26 Stdn. bei Zimmertemp. stehen, krystalliner Nd. 
(33 g). Phenyloxybenzylaminoäthanol, ClsH1-0 2N, Nadeln aus absol. A. (19 g). F. 116°.
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Schneller darstellbar aus 60 g wss. HCHO (30%ig) u. 36,6 g I, gekühlt u. gerührt, bis 
Geruch nach CH20  verschwunden, dann 102 g o-Phenylphenol in 100 ccm A. dazu 
u. V2 Stde. unter Rückfluß auf dem W.-Bade erhitzt u. über Nacht bei 0°. Ausbeute: 
55 g (38%). — K o n d e n s a t i o n  v o n  p - P h e n y l p h e n o l ,  CH20  u. I : 
gab gelbliches Pulver, das aus Bzl. umgelöst wurde. Prod. CMH2-03N, Krystalle;
F. 102°. —  K o n d e n s a t i o n  v o n  p - C y c l o h c x y l p h e n o l ,  CH20  +  I ■ 
gab das Rk.-Prod. GlrJ h 30 2N, Krystallo aus CH3OH, F. 170—171°. — K o n d e n 
s a t i o n  v o n  C h l o r p h e n y l p h e n o l ,  CH20  +  I führte zu GlsHia02NCl, 
Krystalle aus 11-Butanol, F. 182— 183°, sl. in A., 11. in 10%ig. NaOH oder HCl. —
2-Oxy-3,5-dichlorbenzylaminoäthanol, CtHu0 2NCl2, gelbliche Krystalle aus n-Butanol, 
dann weiße Nadeln, F. 199—200°. D a r s t .  aus 16,3 g 2,4-Dichlorphenol in 10 ccm 
CH3OH u. 6,1 g I, dazu 3 g Paraformaldehyd, unter Rückfluß auf dem W.-Bade er
hitzt. —  2-Oxy-3-nitro-5-methylbenzylaminoäthanol, G10HliOiN2, gelbe Nadeln aus 
Butanol, F. 205— 206°. '—  p-tert.-Butyloxybenzylaminoäthanol, ~C13H210 2N, Krystalle 
aus CH3OH, F. 127— 128°, 11. in 10% NaOH u. 10% HCl. —  p-tert. Amyloxybenzyl- 
aminoäthanol, CliIl130 2N, Krystalle aus CH3OH, F. 114°. — p-Nitrooxybenzylamino- 
äthanol, 0 9ff1204iV2, gelbe Nadeln aus A., F. 195—196°. —  p-Benzoyloxybenzylamino- 
äthanol, CwHy,03N, Krystalle aus A., F. 188— 189°, 1. in verd. Oxalsäure oder Milch
säure. (J. Amer. chem. Soc. 58. 1741— 44. 10/9. 1936. Philadelphia.) B e y e r .

Selim Augusti, Systematische Methode zur mikroskopischen Erkennung der Mineral
farben. III. Gelbe Farben. (II. vgl C. 1935. H. 3306.) Die zu prüfende Farbe wird 
in kleiner Menge zuerst mit verd. HN03 (1—2 Tropfen) erwärmt. I. Bei Auflösung 
ohne Gascntw.: A) mit schwefelsaurer Strychninlsg. (C. 1935. I. 3573. II. 560) tritt 
intensive blauviolette Färbung (umschlagend nach Rot) auf: 1. der Farbstoff ist 1. 
in NaOH: a) aus der Lsg. fällt Essigsäure einen gelben Nd.: Chromgelb (Pb-Nachweis 
durch mkr. Rk. mit Cu-Acetat u. KN02 oder Tüpfelrk. mit K J u. SnCl2); b) Essig
säure fällt keinen Nd.: Zinkgelb, Zn-Nacliweis mit ammoniakal. Hg(SCN)2; 2. der 
Farbstoff ist uni. in NaOH: Barytgelb (Ba-Nachweis mit H2S04, Tüpfelrk. mit Na- 
Rhodizonatlsg.); B) keine Färbung mit Strychninlsg.: 1. der Farbstoff ist ohne
Rückstand flüchtig: Auripigment (As-Nachweis nach Oxydation durch H20 2 mit 
AgN03); 2. beim Erhitzen keine Verflüchtigung, aber Rotbraunfärbung: Massicot 
(Pb-Nachweis wie oben). II. Auflsg. in verd. HN03 unter H2S-Entw.: Cadmiumgelb 
(Cd-Nachweis mkr. mit RbCl oder Tüpfelrk. mit Diphenylcarbazid). III. Der Farb
stoff ist fast uni. in HNOa: gelber Ocker (Fe-Nachweis in HCl-Lsg. mitKSCN oder als 
Berliner Blau als Tüpfelrk.). IV. Keine Lsg., aber bei Erwärmen Orangefärbung mit 
HN03 sowie mit NaOH: Neapelgelb =  Pb-Antimoniat, Sb-Nachweis durch Hydrolyse 
der Lsg. in Königswasser, Pb-Nachweis durch Tüpfelrk. mit Na2S. (Mikrochemie
19. [N. F. 13]. 230—38. 1936. Salerno, Techn. Handelsinst., Chem. Labor. [Orig.: 
italien.]) _ R. K. MÜLLER.

Hans W olff und Gerhard Zeidler, Die Verseifungsgeschwindigkeit als neues 
Hilfsmittel für die Lackanalyse. Da öle rascher verseifen als Kolophonium- u. Kopal- 
ester, konnten Vff. eine neue Methode zur angenäherten Best. von fettem ö l in öllacken 
ausarbeiten, die mit einiger Abänderung auch für Alkydharzlacko u. für saure Lacke 
anwendbar ist. (Farben-Ztg. 41. 1009—1010. 1035—36. 17/10. 1936.) W il b o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Pigmenten 
(Farblacken). Die Lackbldg. aus Farben u. reversiblen kolloiden Substraten, wie 
Bentonit, Wilkinit, wird in Ggw. von hochwirksamen Netzmitteln durchgeführt. Als 
Netzmittel sind hochmolekulare organ. HS03-Radikal enthaltende Stoffe geeignet. Ge
nannt werden z. B. die Schwefelsäureester des Octyl-, Dodecyl-, Cetyl-, Octodecyl-, 
Olevlalkohols, Montanol, Octodecandiol, Taurin. N-Methylaminoäthansulfonsäure u. dgl. 
(E. P. 453 786 vom 27/3. 1935, ausg. 15/10. 1936. Zus. zu E. P. 404 041; C. 1934. 
I. 3G82.) N it z e .

W olfgang Mühlberg, Deutschland, Herstellung von Pigmenten. Man fällt BaSO* 
in Ggw. von Oxysäuren des Mn derart aus, daß Mn in das Krystallgitter aufgenommen 
wird. Man kann das färbende Mn auch nach der Fällung zufügen. Mn kann durch andere 
färbende Schwermetalloxyde ersetzt werden. Dem Prod. kann bei der Fällung durch 
Mitreißen oder nachträglich Nitrite oder Nitrate, z. B. Ce(N03)3, BaN03, BaNO„, 
einverleibt werden. Das gemischte Prod. wird darauf geschmolzen oder geglüht. Es 
können gefärbte oder ungefärbte Verschnittmittel zugesetzt werden. Das Prod. ist 
auch als Substrat in Farblacken verwendbar. Beispiel: Aus 12,64 (Gewichtsteilen)
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KMn04 wird durch Erhitzen mit 64,0 NaOH u. 100 W. ein Manganatgemiseh her
gestellt. Zur Lsg. gibt man eine 153 Teile wasserfreie Na2S04 enthaltende Lsg., worauf 
mit einem geringen Überschuß an BaOU gefällt wird. Der Nd. wird gewaschen u. ge
trocknet. (F. P. 802 687 vom 25/1.1936', ausg. 10/9.1936. D. Prior. 19/2.1935.) N it z e .

Titan Co., Inc., V. St. A., Herstellung von Calciumsulfat. Schwer oder 11. Verbb. 
des Ca, z. B. CaO, CaCl2, werden mit H2S04-Überschuß (ca. 35°/0 u. mehr) umgesetzt. 
Die Bk. soll gänzlich oder teilweise bei Tempp. oberhalb 70° durchgeführt werden. Die 
H2S04 soll 70% oder höher sein. Das Rk.-Prod. wird bei Tempp. von 570—750° calci- 
niert u. hat die Struktur des Anhydrids. Insbesondere ist das gewonnene CaS04 für die 
Herst. von Titanpigmenten verwendbar. (F. P. 803198 vom 29/6. 1936, ausg. 24/9.
1936. A. Prior. 6/2. 1935.) N i t z e .

Titanium Pigment Co., Inc., New York, iibert. von: W illis F. Washburn, 
Metuchen Townsliip, Middlesex County, N. J., und Franklin L. Kingsbury, St. Louis, 
Mo., V. St. A., Herstellung von Titankompositionspigmenten. Eine freie H2S04 ent
haltende Ti(S04)2-Lsg. wird mit so viel Oxyd, Hydroxyd, Carbonat der Alkalien, Ammo
niums oder Erdalkalien versetzt, daß 2— 12% des Ti gefällt werden. Die Fällung wird 
durch langes Rühren wieder in Lsg. gebracht. Nun wird künstliches CaS04, das die 
Struktur des Anhydrids besitzt, gegebenenfalls noch weitere Füllstoffe, in auf
geschlämmter Form zugesetzt. Die Mischung wird durch Erwärmen hydrolysiert. Der 
entstehende Nd. wird bei Tempp. von 700—1200° calciniert. Auf 10 Teile T i02 sollen 
mehr als 1 Teil CaS04 entfallen. (A. P. 2 055 222 vom 2/2. 1935, ausg. 22/9. 1936.) Ni.

F. N. Burt Co., Ltd., Toronto, Ontario, Canada, und Marc Darrin, Pittsburgh, 
Pa., V. St. A., Imprägnier- oder Anstrichmittel z. B. für Holz, Steine, Ziegel, Papier, 
Pappe oder Asbest, bestehend aus einer Lsg. der wirksamen Stoffe in chloriertem Di- 
phenyl. Besonders geeignet ist das Chlorierungsprod. eines aus 80% Diphenyl u. 
höheren Ringverbb. bestehenden Gemisches, das durch Erhitzen von Bzl. unter Luft
abschluß erhalten wird, dem S, Harze, öle, Fette, Wachse, Teere, Peche, Asphalt, Gil- 
sonit, Kreosot oder geeignete Streckmittel zugesetzt werden können. Die Mittel haben 
feuerfest- u. wasserdiclitmacbende Eigg. u. sind nicht leitend für Elektrizität. (A. P.
1 994 810 vom 31/12. 1929, ausg. 19/3. 1935.) G r ä g e r .

Percival Theel, Jarrettown, Pa., Y. St. A., Überzüge. Bei der Herst. haltbarer 
Überzüge auf Metallen durch Aufbrennen geht man von einer Mischung aus, die eine 
organ. bei Tempp. bis zur Rotglut luftdichte Schutzschicht bildende Komponente 
enthält. Nach Verbrennen der Schutzschicht bildet sich dann die dauerhafte Schutz
schicht aus den anorgan. Stoffen. Beispiel: 446 (Teile) Bleiweiß, 82 Borsäure werden 
bei 900° geschmolzen; 15 Teile dieser Fritte werden mit 10 Kohlenteer, 3,6 Terpentinöl,
0,5 Alkohol u. 0,5 Mineralöl vom Kp. 360° zugefügt. Der Mischung gibt man noch 
außerdem 10% ihres Gewichtes an Al-Pulver zu. Dio Überzüge sind insbesondere 
für eiserne Schornsteine u. dgl. geeignet. (A. P. 2 045 932 vom 4/9. 1930, ausg. 30/6.
1936.) N i t z e .

S. A . I. G. Soc. Anon. Invenzioni Guadagnin, Palermo, Elastischer unverbrenn- 
licher Überzug, welcher das Durchschwitzen von in Fe-Behältern befindlichem Bzn., 
Naphtha, Petroleum u. dgl. verhindert, bestehend aus 25% Leim, 25% Graphit, 
7%  Glycerin u. 43% W. (It. P. 289 927 vom 6/5. 1930.) S a lzm a n n .

Société Nouvelle des Etablissements I. N. D. R. I., Frankreich, Farbwalzen 
für Druckerei. Die Überzugsmasse besteht aus (100) einer gesätt. Lsg. von MgCl2, 
(95) Stärke u. (2— 6) wenig trocknendem öl, z. B. Leinöl. (F. P. 798 670 vom 3/12.
1935, ausg. 23/5. 1936.) K it t l e r .

Soc. des Procédés Serge Beaune, übert. von: Serge Beaune, Creteil, Frankreich,
Herstellen einer Wischwalze für Druckerei. Ein genau zentrierter Walzenkern wird mit 
einer aus Gelatine, Wachs, Glycerin, Kreide u. W. bestehenden M. überzogen, mit A. 
gewaschen, mit gesätt. Alaunlsg. behandelt u. poliert. (A. P. 2 043 604 vom 23/5.
1929, ausg. 9/6. 1936. F. Prior. 29/5. 1928.) K it t l e r .

Ullstein Akt.-Ges., Julius Bekk und Ernst Strunk, Deutschland, Herstellen 
von Druckformen aus thermoplast. Kunstmassen durch Gießen oder Spritzgießen. 
Eine Vorr. wird ebenfalls beschrieben. (F. P. 799 367 vom 17/12. 1935, ausg. 11/6.
1936.) K i t t l e r ,

L. J. O. Grabbe, St.-Gilles-Brüssel, Belgien, Firnis- bzw. Lackverbesserer, besteht
aus Aceton, Essigsäure, Glimmer u. äth. ölen. (Belg. P. 410 870 vom 14/8. 1935, 
Auszug veröff. 24/12. 1935.) N it z e .
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Congoleum-Nairn, V. St. A., Gewinnung harzartiger Stoffe aus trocknenden oder 
halbtrocknenden Ölen für die Lackhersl. Die öle werden so lange unter 0 2-Zufuhr gekocht, 
bis eine Koagulation von oxydiertem öl einsetzt, die nicht oxydierten bzw. nicht 
härtenden Anteile abgetrennt u. das oxydierte öl mit 5—25% einer 12—22 C-Atome 
aufweisenden Fettsäure umgesetzt. — Leinöl mit einem Zusatz von 0,04% Co-Linoleat 
wird 10—25 Stdn. unter Einleiten von 0 2 auf 80° erwärmt. Diese Behandlung wird 
abgebrochen, wenn sich eine Probe des Öls nicht mehr klar in Ä. löst. Dann extrahiert 
man mit der 3— 4-fachen Menge PAe. Aus den oxydierten ölanteilen stellt man eine 
60—80%ig. Lsg. in Toluol, Xylol oder Naphthen her u. gibt zu dieser z. B. ein Fett
säuregemisch von Linol- u. Linolensäure u. erhitzt gegebenenfalls in Ggw. eines Kataly
sators, wie A1C13, HCl oder Milchsäure 45 Min. am Rückflußkühler. —  Die Fettsäuren 
können auch bereits während der Kochung des Öls anwesend sein oder unmittelbar 
danach zugesetzt werden. Die Verf.-Prodd. geben mit Celluloseestern hervorragend 
elast. Überzüge. (F. P. 791 921 vom 29/6. 1935, ausg. 19/12. 1935. A. Prior. 30/6.
1934.) Sa l z m a n n .

Harvel Corp., übert. von: Frederick M. Damitz, Irvington, N .J ., V. St. A., 
Lackrohstoff. 75 (Teile) ^«yoitiiu/ischalenf]. werden mit 25 Kaurikopal auf 320° erhitzt.
— Dieses Harz wird wie folgt zu Lack verarbeitet: Nach Zugabe von 40 Leinöl erwärmt 
man erneut auf 320°, fügt 0,75 PbO u. 100 chines. Holzöl zu, kühlt auf 300° u. durch 
weiteren Zusatz von 25 Holzöl auf 240° ab. Nach Zugabe von 1,25 Co-Acetat wird 
die Temp. */2 Stde. auf 412° gehalten, das Gemisch abgekühlt u. mit 400 „Varnolin“ 
oder Naphtha verd. Der Lack trocknet in 3 Stdn. — Das Harz kann auch mit Asphalt 
u. Pech angerührt werden; es dient auch zum Verkleben von Papier u. Geweben, welche 
z. B. zu Röhren verarbeitet werden sollen. (A. P. 2 014 370 vom 27/9. 1932, ausg. 
17/9. 1935.) S a lzm a n n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Walter E. Lawson, Wilmington, 
Del., V. St. A., Darstellung von Cellulosederivate bzw. Kunstharze enthaltenden Überzugs- 
massen, Lacken u. dgl. Men verwendet als Weichmacher mindestens in einer OH-Gruppe 
durch Alkyl- oder Arylgruppen verätherte Zuckeralkohole. Außer den Deriw. von 
Mannit u. Dulcit sind besonders die Äther des Sorbits, wie Äthyl-, Crotyl-, Benzyläther 
geeignet. Die Darst. erfolgt in üblicher Weise mit Hilfe von Alkyl- bzw. Arylhalo
geniden. Je nach dem Mengenverhältnis der Ausgangsstoffe erhält man verschieden 
hoch verätherte Prodd., z. B. einen 2,7 Äthylgruppen enthaltenden Äther, dunkle, 
zähe Fl.; einen 4,6 Äthylgruppen enthaltenden Äther (I), rotbraune, zähe Fl.; einen
3,8 Crotylgruppen enthaltenden Äther; ferner Sorbitmonobenzyläther. —  Die Massen 
haben z. B. folgeiide Zus. : 12 (Teile) Cellulosenitrat, 7 I, 9 Chromorange, 9 Damar, 
30 Toluol (II), 20 Äthylacetat, 5 Butylacetat, 8 Butanol oder 20 Metastyrol, 6 I, 24 II. 
(A . P. 2 047 972 vom 17/10. 1930, ausg. 21/7. 1936.) D o n l e .

Soc. Française Duco, Frankreich (Seine), Herstellung von aliphatischen Estern. 
Man kondensiert ungesätt. Carbonsäuren mit weniger als 12 C-Atomen, gegebenen
falls in Ggw. eines Katalysators, wie H2S04, HCl, Benzolsulfonsäure, u. eines Lösungsm-, 
wie Toluol, Dichloräthylen, Xylol, CC14, mit einem Oxyäther, wie Diätliylenglykol (I), 
Triäthylen-, Dipropylen-, Dibutylenglykol, ihre Monoalkyläther, die Polyglycerine, die 
Mono- u. Polyalkyläther des Sorbits, Erythrits, Glycerins, Pentaerythrits, Trimethylol- 
propans. —  Ein Gemisch bestehend aus 212 g I, 430 g Crotonsäure (II), 250 g Dichlor- 
äthylen u. 1 g H2S04 werden bis zum Sieden erhitzt. Nach Entfernung der theoret. 
W.-Menge wird abgekühlt, mit verd. Sodalsg. gewaschen u. unter 3—5 mm Druck 
bei 150— 180° dest. An Stelle von II können Vinylessig-, Vinylacryl-, Propylidenessig-, 
Äthylidenpropion-, Vinylpropion-, Butylenessig-, Propxjlidenpropion-, Hydrosorbin-, 
Sorbin-, Undecylensäure oder andere ungesätt. Carbonsäuren verwendet werden. Die 
Ester finden als Lacke, Email oder Plastifizierungsmittel Verwendung. Mit Cdlulose- 
deriw., Acctylcdlulose, natürlichen oder künstlichen Harzen oder anderen plast., organ. 
Stoffen werden Stoffe erhalten, die zur Bekleidung von Metall, Holz, Papier oder Segel
tuch oder zu plast. Prodd. für Toilettengegenstände oder andere, z. B. unzerbrechliches 
Glas, Verwendung finden. Folgende Mischungen seien z. B. angeführt: 12 (Teile) Cellu
loseacetat, 6 Diäthylenglykoldicrotoiiat, 182 Lösungsm.; 12 Nitrocdlulose, 16,3 Pigment,
3,5 Damarharz, 4 Disorbat des Monoäthyläthers des Trimethylolpropans, 160 Lösungsm. 
Die Lacke liefern in wenigen Min. trocknende u. gut haftende Überzüge. (F. P. 795616 
vom 25/7. 1935, ausg. 18/3. 1936. A. Prior. 26/7. 1934 [E. I. d u  P o n t  d e  N e m o u r s  & 
Co.]) P r o b s t .
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American Cyanamid & Chemical Corp., Del., übort. von: Alphons 0 . Jaeger,
Mount Lebanon, Pa., V. St. A., Weichmachungsmittel für Celluloseabkömmlinge, 
Harze u. dgl. Als solche verwendet man die Ester von Säuren der Zus. R  ■ CII2 • R ' • 
COOH, worin R Aryl, R ' Aryl oder Alkyl ist. Man stellt die Säuren her, indem" man 
die durch FRIEDEL-CRAITS’ sche Rk. von Dicarbonsäuren bzw. ihren Anhydriden ge
wonnenen Ketosäuren reduziert oder indem man Phthalid mit cycl. KW-stoffen u. dgl. 
vereinigt. Z. B. kann man Toluyl-, Acenaphthoyl-, Fluorenoylbenzoesäure zu geeig
neten Säuren reduzieren. Geeignete Säuren sind z. B. Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Butyl-, 
Amyl-, Cyclohexyl-, Tetrahydrofurfuryl-, Benzyl-, Naphthyl-, hydrierte Naphthylbenzoe- 
säure, Benzylacryl-, Benzylpropionsäure. An Estern sind genannt: Benzylbenzoe
säureäthylester (I), NaphthylmethylbenzoesäurebuUjlester, gemischte Tolyl- bzw. Benzyl- 
benzoesäureamylester, Benzylpropionsäure- u. Teltahydronaphthylmeihylbenzoesäure- 
methylester, Acenaphtliylbenzoesäureäthyl- u. -butylester usw. — Z. B. werden 85 (Teile) 
eines Glycerinphthalsäureharzes, das frisch bereitet u. ziemlich hart, aber nicht un
schmelzbar ist, mit 15 I gemischt, unter Rühren auf 150° erhitzt, bis eine homogene 
M. entstanden ist. Man kann Füllmittel u. dgl. zusetzen. (A. P. 2044 612 vom 30/7.
1931, ausg. 16/6. 1936.) D o n l e .

C. O. J. Desmanet, Brüssel, Belgien, Abbeizmittel, besteht aus Ammoniaksoda, 
Mehlstoffen, schwarzer Seife u. Essig. Es wird mit h. W. gemischt. (Belg. P. 411316 
vom 17/9. 1935, Ausz. veröff. 11/2. 1936.) N it z e .

Hercules Powder Co., Wilmington, übert. von: Irvin W . Humphrey, Wharton, 
N. J., Entfärben von Harz. Man löst das Harz in Gasolin, PAe., Terpentin o. dgl. Dann 
gibt man einen Stoff I zu, der an sich nicht fähig ist, die Farbstoffe herauszulösen, 
sondern diese Eig. erst durch einen zweiten Zusatz II bekommt. Die farbstoffhaltige 
Schicht wird abgetrennt, die Harzlsg. mit W. gewaschen u. das Lösungsm. abgetrieben. 
Genannt sind u. a. für I : o-Chlorphenol, Chinolin, Benzylalkohol, Allylalkofiol, Acet
aldehyd, Essigsäure, Aceton, Kresol, Pyridin, Salicylsäure, 2,4-Dichlorphenol, Phenacetin-, 
für II: zwei- u. dreiwertige Alkohole, wie Glycerin, Äthylen-, Propylen-, Diäthylenglykol, 
Furfurol. (A. P. 2 043 513 vom 25/4. 1930, ausg. 9/6. 1936.) V i e l w e r t h .

Newport Industries, Inc., übert. von: Carlisle H. Bibb, Pensacola, Fla., V. St. A., 
Aufarbeitung von Kienöl. Man erhitzt mit verd. (25%ig.) H2S04, um Terpineol (I) in 
Terpinhydrat überzuführen, entfernt die Säure, wäscht mit W., fügt Alkali hinzu, treibt 
die öligen Teile mit W.-Dampf über, säuert den Rückstand an, setzt die Dest. fort u. 
gewinnt hierbei rohes I, das nun gereinigt wird. — Die öligen Teile, welche Methyl- 
chavicol (II), Fenchylalkohol (III), Borneol (IV), Campher (V), K W -Stoffe, tertiäre Alko
hole, wie Dihydroterpineol, enthalten, werden mit Alkali erwärmt, wobei II in Anethol (VI) 
umgelagert wird. Man fraktioniert im Vakuum u. erhält 2 Hauptfraktionen, deren erste 
bis zu 64° unter 10 mm Druck sd KW-stoffe, deren zweite, die genannten, bis 100° unter 
demselben Druck sd. Alkohole usw. enthält. VI bleibt als Rückstand u. kann für sich 
bei 107— 110° rektifiziert werden. Die Fraktion 64— 100° wird nun mit Dehydricrungs- 
katalysatoren (Ni-, Cu-Carbonat u. dgl.) auf 175— 220° erhitzt; sekundäre Alkohole, 
wie III u. IV, gehen in die entsprechenden Ketone Fenchon (VII) bzw. V über; die an
wesenden ungesätt. Verbb. werden durch den freiwerdenden H2 teilweise hydriert. Man 
fraktioniert nun wieder bei 10 mm u. erhält folgende Fraktionen: 1. KW-stoffe bis 66°,
2. rohes VII, 66— 79°; 3. krystallisierbarem V, 79— 86°; 4. V enthaltendes öl, 86—91°; 
5. tertiäre Alkohole, 91—95°; 6. Katalysator enthaltenden Rückstand. Man kann die 
Fraktionen weiterhin reinigen. (A. P. 2 052 742 vom 25/11. 1935, ausg. 1/9.
1936.) D o n l e .

Henri Lavoisier, Frankreich (Seine), übert. von: D. Gardner, Herstellung von 
aromatischen Kohlenwasserstoffen aus Harzen. Man dest. Bernstein, Kolophonium, 
Terpentinöl oder andere Harze, gegebenenfalls im Vakuum, in Ggw. von Stoffen, die 
gleichzeitig reduzierend u. dehydrierend wirken, wie Metallcarbide oder -silicide, 
z. B. des Ca oder man arbeitet zunächst unter Zusatz reduzierend wirkender Stoffe, 
wie Kalk oder Baryt, u. hierauf in Ggw. von Dehydrierungsmitteln, wie H^Ol auf 
Bimsstein, Kieselgur oder Asbest. Aus Bernstein erhält man ein Gas-Dampfgemisch, 
aus dem man die bei gewöhnlicher Temp. fl., in der Hauptsache aromat. KW-stoffe 
durch Abkühlen abtrennen kann. Die nicht verflüssigbaren Gase bestehen in der Haupt
sache aus Methan, Äthylen, Propylen u. etwas Bzl. Es hinterbleibt ein Rückstand, 
der aus einem Gemisch von Metallcarbonat oder -silicat, Harzkoks u. harzigen Stoffen 
besteht u. der ein neues Prod. darstellt u. in bekannter Weise zu einem sehr wider-
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standsfälligen synthet; Harz verarbeitet werden kann. (F. P. 799 439 vom 14/3. 1935, 
ausg. 12/6. 1936.) P r o b s t .

G. S. Petrow, U. S. S. R., Kondensation von Phenol und Acetaldehyd. Die Kon
densation erfolgt unter Zusatz von HCHO oder Furfurol in saurer Lsg., wobei an Stelle 
von Acetaldehyd Acetaldehydammoniak verwendet wird. Die Weiterverarbeitung 
wird in üblicher Weise durchgeführt. (Russ. P. 47 696 vom 13/6. 1935, ausg. 31/7.
1936.) R ic h t e r .

G. S. Petrow, U. S. S. R ., Phenolaldehydharze. Die Kondensation der Phenole 
mit den Aldehyden erfolgt unter Zusatz von Veresterungsprodd. oxydierter KW-stoffe.
—  Oxydiertes Vaselinôl mit D. 0,905, das 25% Säuren enthält, wird unter Zusatz 
von Mineralölsulfonsäure mit A. verestert u. nach dem Abdestillieren des überschüssigen 
A. den Kondensationskomponenten in einer Menge von 10—25% zugesetzt. (Russ. P. 
47 697 vom 26/7. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Aldehyd- 
phenolkondcnsationsprodukten. An Stelle der im Hauptpatent genannten Phenole kann 
man auch z. B. Chlorkresole (CH3 : OH : CI =  1 : 4 : 3  bzw. 1: 2: 6), m-Chlorphenol, 
p-Krtsol, Phenol, 2,6-Dichlorphenol, 4-Chlor-l-naphthol mit Aldehyden, wie CH20, Benz- 
aldehyd-o-sulfonsäure, umsetzen. (It. P. 288 050 vom 3/10. 1929. D . Prior. 10/10. 
1928.- Zus. zu It. P. 267 908; C. 1935. I. 4451.) D o n l e .

M. W . Ssobolewski, U. S. S. R ., Phenolformaldehydharze. Phenol (I) u. HCHO 
werden in üblicher Weise in zwei Stufen kondensiert, wobei jedoch das in der ersten 
Stufe erhaltene Novolakharz zunächst gewaschen, in A. oder einem anderen organ. 
Lösungsm. gel. u. dann erst nach Zusatz von HCHO in Ggw. eines Katalysators weiter 
kondensiert wird. -— 10 (Teile) I werden mit 80 35%ig. HCHO u. 1 H3P04 1—2 Stdn. 
kondensiert. Das erhaltene Harz wird gewaschen, bei 110—180° getrocknet u. zer
kleinert. 100 des zerkleinerten Prod. werden in 50 A. gel. u. nach Zusatz von 35— 50 
35%ig. HCHO u. 0,5 Na2C03 2—3 Stdn. weiterkondensiert. (Russ. P. 47 817 vom 
19/11. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R i c h t e r .

Établissements Lambiotte Frères und Jean Lichtenberger, Frankreich, Kon
densationsprodukte aus Harnstoff (I), Formaldehyd und H2S. Ausführungsform des Verf. 
des Hauptpatents, dad. gek., daß 1 Mol. H:S in 2 Moll. 40%ig. CH20-Lsg. bei pn =  3 
bis 12, vorzugsweise 6— 8, absorbiert wird u. man das labile, 1. Rk.-Prod. (2 CH20 ; H,S) 
mit 1 Mol. I kondensiert, die M. im Vakuum bei pH =  3— 4,5 einengt, bei 70—80° 
trocknet. Man kann auch weniger als 1 Mol. H2S verwenden u. das Rk.-Prod. mit mehr 
als 1 Mol. I kondensieren. (F. P. 46435 vom 5/7. 1935, ausg. 3/6. 1936. Zus. zu F. P. 
722 289; C. 1932. II. 627.) D o n l e .

Établissements Lambiotte Frères und Jean Lichtenberger, Frankreich, Kon
densationsprodukte aus Harnstoff (I), Formaldehyd und H.ß. Ausführungsform des 
Verf. des Hauptpatents, dad. gek., daß 0,1— 0,25, vorzugsweise 0,20 Moll. H2S in
2 Moll. CH20  u. 1 Mol. I bei 10—40°, vorzugsweise 25° u. pH =  3— 8, vorzugsweise
6,0— 6,5, absorbiert werden u. man das Rk.-Prod im Vakuum bei 40—43° u. pH =  5,0 
bis 6,5, vorzugsweise 6,0, bis auf ca 80 Gew -%  einengt. —  Z. B. leitet man in 300 ccm 
40%ig. CH20-Lsg. (pn =  6,0—6,5) 44,8 1 (2 Moll.) H2S u. gibt Vio dieser Lsg. zu einer 
270 ccm 40%ig- CH20-Lsg., 15 ccm k. gesätt. Ca(OH)2-Lsg. u. 120 g (2 Moll.) I ent
haltenden Lsg., erwärmt auf dem W.-Bad auf 90—92°, filtriert, dampft im Vakuum 
bei pn =  5,5—6,0 auf 75,80% ein. Klares, mit W. mischbares Prod. (F. P. 46 436 
vom 5/7. 1935, ausg. 3/6. 1936. Zus. zu F. P. 722 289; C. 1932. II. 627.) D o n l e .

Lucien Sagond und Paul Michaute, Frankreich (Seine), Herstellung von Harn
stoff-Formaldehydkondensationserzeugnissen in Gegenwart von Sulfonamiden. Diese 
Amide, besonders p-Toluolsulfamid (I), dienen als Katalysatoren u. zur Bindung 
überschüssigen Aldehyds. Dabei wird in Ggw. pulverisierter Metalle, vor allem von 
Zn, gearbeitet, sowie gegebenenfalls von 11. Stoffen wie organ. Salze u. A. Die erhaltene 
Lsg. wird vorteilhaft im Vakuum eingedampft, bis bei gleichbleibendem Unterdrück 
die Temp. des sd. Sirups in 5 Min. um 4— 5° steigt. — Zu einer Mischung aus 25 kg 
Harnstoff u. 5— 10 kg I fügt man 70—75 kg 40 Vol.-%ig. HCHO u. 400 g pulverisiertes 
Zn. Nach dem Erhitzen unter Rückfluß wird filtriert u. «das W. bis auf 10% abdest. 
Durch organ. Säuren, 1. Salze oder A. kann das Gelieren u. Polymerisieren herbeigeführt 
werden. (F. P. 803 129 vom 8/ 6. 1935, ausg. 23/9. 1936.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Frederick Carver Wagner, 
Wilmington, Del., V. St. A., Darstellung von Kunstharzen. Lsgg. mehrwertiger Phenole 
[ Resorcin (I), Orcin, m-Xylorcin, 1,3-Dioxycyclohexylbenzol, Brenzcatechin, Hydro-
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chinon, 1,2,4-Trimethyl-3,6-dioxybenzol, IsopropylbrenzcaUchin, a,oc'-Dioxy pyridin,
2,6-Dioxynaphlhalin, Anthrahydrochinon, p,p' -Dioxydiphenyl, p,p' -Dioxydiphenyl- 
äther, p,p'-Dioxydiphenylsulfid, p,p'-Dioxybenzophenon, p,p' -Dioxydiphenylsulfon, 
p,p'-Dioxydiphenyldisulfid., Di-(4-oxy-3-melhylphenyl)-, Di-(4-oxy-3,5-dimethylphenyl)-, 
Di - (4 - oxy -3 -melhyl - 5 - chlorphenyl)-, Di - ( 4 - oxy -3 - chlorphenyl)-, D i -(4- oxy-3,5-cli- 
chlorphenyl)-sulfon, Di-(4-oxyphenyl)-methylmethan, -methyläthylmethan, -propyl- 
methcm, -dipropylmelhan, -phenylmethan, Di-(4-oxyphenyl)-, Di-(4-oxy-3-chlorphenyl)-, 
Di-(4-oxy-3-methylplienyl)-, Di-(4-oxy-3-methyl-5-chlorphenyl)-, Di-(4-oxy-3,5-dvmethyl- 
phenyl)-, Di-(4-oxy-3,5-dichlorphenyl)-dimethybnelhan, Phenolphthalein, Resorcinphtha- 
lein, Thymolphthalein, Eosin, Pyrogallol, Phloroglucin, Trioxynaplithalin, Telraoxy- 
benzol, Biresorcin, Teiraoxydiphenyl, Oxyxanihon] oder ihrer Alkali- odor Erdalkali
salze in W., A., KW-stoffen u. dgl. werden mit den Chloriden von zweibas. Carbon- 
u./oder Sulfon- bzw. Sulfinsäuren [Bernstein-, Adipin-, Citronen-, Tricarballyl-, Sebacin-, 
Ketobemstein-, Iiexahydrophthal-, Itacon-, Diphen-, Naphtlial-, Chinolin-, Phthalsäure- 
chlorid (II)] zum Sieden erhitzt, unverändertes Säurechlorid mit Alkali neutralisiert, 
das Prod. gewaschen u. im Vakuum getrocknet. Ein Teil de3 mehrwertigen Phenols 
kann durch ein einwertiges Phenol (Phenol, Kresol, Xylenol, p-Oxydiplienyl), ein 
Teil des mehrbas. Säurechlorids durch ein einbas. Säurechlorid [Acetyl-, Benzol- 
sulfon-, Stearin-, Abietin-, Hydroabietin-, Benzoesäurechlorid (III), Chloride der aus 
Ricinus-, BaumwolUaat-, Chinaholz-, Leinöl erhältlichen Fettsäuren] ersetzt werden. 
Auch Alkohole, Säuren, Öle können zugegen sein. Man kann die Prodd. gemeinsam 
mit üblichen Zusätzen, wie Cellulosederivv., Harze, Lösungsmm., Füll-, Farbstoffen u. a., 
in der Bereitung von Lacken, Binde-, Imprägniermitteln usw. verwenden. — Z. B. 
werden 110 (Teile) I (1 Mol) in einer Lsg. von 80 NaOH (2 Mol) in 1000 W. gel., tropfen
weise mit 203 II (1 Mol) versetzt, allmählich zum Sieden erhitzt. Nach Aufarbeitung 
erhält man ein gelbes, sprödes, thermoplast. Prod., 1. in Toluol u. A. — 203 II werden 
tropfenweise zu einer Lsg. von 7/8 Mol Di-(4-oxyphenyl)-dimethylmethan (IV) u. Vi Mol
o-Kresol in Toluol gegeben, 2—4 Stdn. am Rückfluß erhitzt. Nach Aufarbeitung er
hält man ein rotbraunes, hartes Prod., 1. in aromat. KW-stoffen u. A.-Toluolmischungen.
— Aus III, II u. IV ein in Chinaholzöl teilweise 1. Prod. (A. P. 2 035 578 vom 1/4.
1933, ausg. 31/3. 1936.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Merlin Martin Brubaker, Wil- 
mington, Del., und Raymond Einnon Thomas, Newburgh, N. Y., V. St. A., Dar
stellung von Kunstharzen. Ein mehrwertiger Alkohol, eine mehrbas. Säure u. ein 
trocknendes Öl oder ein Harz u. dgl. werden auf 180—200° erhitzt, nach u. nach mit 
einem Amin versetzt, die M. 4— 10 Stdn. auf 200—225° erhitzt, zu dem noch in ge
schmolzenem Zustande befindlichen Harz gegebenenfalls ein Lösungsm., wie Toluol, 
Xylol, Mesitylen, aliphat. KW-stoffe u. dgl., zugesetzt. Man verwendet ca. äquivalente 
Mengen an sauren Stoffen (Säure, Harz, Öl) u. Alkohol; primäre Amine werden in äqui
valenten, sekundäre Amine in halbäquivalenten Mengen zugegeben. An Aminen werden 
verwendet: Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Butyl-, Diäthyl-, Tributyl-, Diphenyl-, Naplithyl-, 
Triplicnyl-, Methylcyclohexyl-, Cyclohexylamin, Äthylendiamin, Methyl-, Butyl-, Di
methylanilin, Äthyl-p-toluidin, Toluidin, Aminophenole, -anthrachinone, m-Phenylen- 
diamin, Anilin, Benzidin, Pyrrol, Pyrrolidin, Piperidin, Chinolin, hydrierte Picoline, 
Kollidine, Lutidine, Chinolinę, Acridine, Anthrapyridine; ferner Isatin, Phthalimid, 
Succinimid usw. Von den bei der Kunstharzbereitung üblichen Säuren u. Alkoholen 
werden Phthalsäureanliydrid (I) u. Glycerin (II) bevorzugt. •— Z. B. werden 74.4 (Teile) I, 
133,6 Leinölsäuren, 62,2 Chinaholzölsäuren u. 196,5 II auf 190° erhitzt, bis eine Probe 
beim Abkühlen klar u. homogen bleibt. Dann fügt man innerhalb 30—45 Min. 36,5 Mono- 
n-butylamin zu, erhitzt ca. 4 Stdn. auf 200°, fügt noch in der Hitze Xylol zu. SZ. 30. — 
Man kann die Prodd. auf Lacke, Überzüge, Emails u. dgl. weiter verarbeiten. (A. P. 
2048 778 vom 31/8. 1931, ausg. 28/7. 1936.) D o n le .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Harzartige Kondensationsprodukte. 
Polymerisierte Fettsäuren von trocknenden oder halbtrocknenden ölen (I) oder ihre 
Alkylester werden durch eine Vakuumdest. von den unpolymerisierten Bestandteilen 
befreit u. nun mit mehrwertigen Alkoholen u. Polycarbon- bzw. Harzsäuren oder 
Mischungen derselben unter Erhitzen kondensiert. Als I werden genannt: Lein-, Holz-, 
Perilla-, Sonnenblumenkern-, Oiticica-, Sojabohnen-, Menhaden-, Mohn-, Rüb-, Sar
dinen-, Kautsehuksamenöl. — 1000 (Teile) Leinölfettsäuren werden in einer C02- 
Atmosphäre etwa 18 Stdn. auf 265—275° erhitzt u. nun bei einem Druck von 2 bis
3 mm Hg dest. Man erhält ein bei etwa 200° übergehendes Destillat in einer Menge
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von 250. 34 Glycerin u. 113 Kolophonium werden unter Rühren in einer C02-Atmo- 
sphäre auf 245— 270° erhitzt, worauf man 226 des oben erhaltenen Destillationsrück
standes zugibt u. 12— 14 Stdn. auf 220— 230° erhitzt. Man erhält eine ölige M. Die 
Prodd. werden zur Herst. von Firnissen, Lacken u. dgl. verwendet. (Holl. P. 39111 
vom 15/11. 1934, ausg. 15/9. 1936. E. Prior. 15/11. 1933.) S c h w e c h t e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., übert. von: Virgil L. Hans- 
ley und Norman D. Scott, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Darstellung von Kunst
harzen. Man schm. Polycarbonsäuren [Phthalsäureanhydrid (I), Fumar-, Malein-, 
Wein-, Gitronen-, Salicylessig-, Diphen-, Naphthal-, Pyromellit-, Bernstein-, Aviino- 
bernstein-, Adipinsäure (II), substituierte Phthalsäuren] u. Dialkyläthylenglykole der 
Zus. R-CH(OH)-CH(OH)-R, worin R unverzweigte aliphat. KW-stoffreste von min
destens 9 C-Atomen, \symm. Dinonyl-, Didecyl-, Diundecyl (III), Ditridecyl-, Dipenia- 
decyl-, Diheptadecyl-, Dinonadecyl-, Dinonacosyläthylenglykol], bei ca. 200° 1 Stde. 
zusammen. Die Glykole gewinnt man durch katalyt. Hydrierung der entsprechenden 
Acyloine. Z. B. werden 8,4 g des Acyloins aus Laurinsäure, CUH23- CO • CH(OH) • C„H a„  
mit Pt-Oxydkatalysator in Cyclohexan bei 20—25° u. 1 at 7 Stdn. behandelt. 5,6 g 
(66,5%) racem. (hoehschm.) Form von III, F. 123— 124°; aus der Mutterlauge 2,5 g 
(29,8%) der niedrig schm. Form, F. 60—80°, die vermutlich ein äquimolekulares Ge
menge aus hochschm. u. meso-Form ist. — Die Acyloine werden durch Rk. von Fettsäure
estern mit Alkalimetall u. Hydrolyse der Metallverb, gewonnen, z. B. gemäß:

2 CnH23COOCH3 +  4 Na -V Ct • C(ONa)=C(ONa) • CUH23 ->
CnH23• C(OH)—C(OH)• CnH23 C1IH23-C(0)-CH(0H)-C11H23. -

Aus 28,68 I u. 71,32 III dunkles, balsamartiges Prod., 1. in aliphat. KW-stoffen u. 
Äthern, SZ. 21. —  Aus 28,4 II u. 71,6 III Prod. von der SZ. 38. —  Aus 19,83 Glycerin, 
42,17 I, 6,85 III, 31,15 Leinölsäure zähe Fl., SZ. 44,5. — Man kann trocknende öle, 
Cellulosederiw., Harze, Wachse, Füllstoffe usw. zusetzen. (A. P. 2 035 314 vom 2/4.
1934, ausg. 24/3. 1936.) D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, übert. von: Rowland Hill und 
Eric Everard W alker, Manchester, England, Darstellung von Kunstharzen. Eine 
melirbas. Säure oder ihr Anhydrid wird mit einer Mischung aus einem vielwertigen 
u. einem zweiwertigen Alkohol kondensiert; oder getrennt mit einem vielwertigen u. 
einem zweiwertigen Alkohol kondensiert, die beiden entstandenen Harze zusammen
geschmolzen. Den zweiwertigen Alkohol kann man durch ein Glykolderiv., in dem 
alle bis auf eine OH-Gruppe veräthert sind, ersetzen. (Can. P. 353 954 vom 24/4.
1930, ausg. 5/11. 1935.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Henry S. Rothrock, Wilming- 
ton, Del., V. St. A., Synthetische Harze. Man polymerisiert carbocycl. Epoxyverbb., 
in denen ein O-Atom an zwei benachbarte C-Atome des Kinges gebunden ist (z. B. 
Cyclohexenoxyd (I), 1,4-Dihydronaphthalinoxyd) bei gewöhnlichem Druck u. Tempp. 
in Ggw. von Katalysatoren, wie wasserfreiem A1C13, SnCl4 (II), FeCl3. — Zu 150 I 
werden unter Kühlung u. starkem Rühren tropfenweise 18 II zugegeben, worauf die 
Mischung eine Stde. bei 70° gerührt wird. Die h. Mischung w'ird unter Rühren in eine 
sd. Mischung aus A. u. konz. HCl gegossen. Die ausgefällte M. wird dann mit h. A. 
gewaschen u. im Vakuum bei 100° getrocknet. Man erhält ein helles, transparentes 
Harz, das in Toluol, Holzöl u. aliphat. KW-stoffen 1. ist u. zur Bereitung von Lacken 
u. Überzügen dienen kann. (A. P. 2 054 099 vom 17/12. 1935, ausg. 15/9.
1936.) S c h w e c h t e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Polymerisieren von Halogen-
2-butadien-(l,3) in wss. Emulsion zusammen mit anderen polymerisierbaren Stoffen 
(Acryl- oder Methacrylsäureester, -nitrile, Vinylester, Vinylchlorid, Meihylenäthyl- 
methylketon, Isopropenylinethylketon, Vinyhnethylketon, Styrol, Vinylnaphthalin in 
Mengen von 1— 50%) mit Ausnahme des Butadien-(1,3). Man erhält plast., gut vul
kanisierbare Massen. (F. P. 803 563 vom 19/3.1936, ausg. 3/10.1936. D. Prior. 
23/3. 1935.) P a n k o w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Polymerisieren von Styrol, 
seinen Analogen oder Homologen oder deren Mischungen mit aliphat. Diolefinen 
(Butadien, Isopren, 2,3-Dimethylbutadien, Piperylen, Chlorbutadien) unter starkem 
Rühren mit Alkali- oder Erdalkalimetallen, ihren Mischungen oder Legierungen in 
Ggw. von Stoffen, die nicht oder kaum mit den Metallen, aber leicht mit Metall-Styrol- 
additionsprodd. reagieren (z. B. Äthylen-, Vinyl-, Benzylchlorid, 1,2-Dibromcyclo-
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hexan, Chlorchinaldin, a-Chlor- oder -Bromnaphthalin, Chloroxycliinaldin, Dioxan u. 
seine Derivv., Vinyläthyl-, -butyläther, Äthylpropenyläther, Vinylisopropyläther, 
Allyläthyläther, a-Phenyläthylvinyläther, Vinylphenyläther, a- oder /3-Naphthyl- 
vinyläther, Cyclohexenyldelta-2,3-äthyläther, Dibutylaeetal, Äthylenacetal, das Acetal 
des Crotonaldehyds u. 1,3-Butylenglykols, des Acroleins u. 1,3-Butylenglykols, Croton- 
aldehyd, Aceto-, Benzophenon, Diäthylphthalat, Äthylorthoformiat, H„). (F. P.
802 707 vom 5/2. 1936, ausg. 14/9. 1936. D. Prior. 6/2. 1935.) P a n k o w .

Sander’s Chemical Products Ltd., Loughborough, Herstellung weicher dehnbarer 
Polyvinylverbindungen (PolyacryUäure-, Polyitaconsäureester, Polyvinylacetate, teil
weise veresterter u. aeetalisierter Polyvinylalkohol, Polyvinylformaldehydacetal, Poly
vinylalkohol). Gegenstände, wie Häute oder Filme aus diesen Polymerisaten, die zur 
Herst. von Schallplatten, Diaphragmen, Ärztehandschuhen, Badekappen dienen können, 
werden mit Halogen-KW-stoffen (I) mit mehr als 1 C nachbchandelt (z. B. durch 
Eintauchen oder Aufstreichen). Solche I sind: Olefinchloridc, Äthylendiehlorid u. 
-trichlorid. — Man behandelt z. B. einen Polyvinylalkoholfilm 6 Stdn. mit einer 
Mischung aus 50 (Teilen) Glykol, 45 Eg. u. 5 Äthylentrichlorid. I kann Weichmacher 
enthalten. (Ind. P. 22 280 vom 21/10. 1935, ausg. 1/8.1936.) P a n k o w .

Du Pont Viscoloid Co., V. St. A., Polymerisieren von Methacrylsäureestem 
(Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Butyl-, Isobutyl-, Phenylester, Glykoldimethacrylat) in einem 
kräftigen Mischer, der mit einem Rückflußkühler versehen ist, wobei die Polymerisation 
durch Erhitzen eingeleitet u. bis zum Ende der Polymerisation kräftig gerührt wird, 
so daß das Polymerisat in Form von Körnern anfällt. Dem Monomeren können Füll
stoffe, wie Holzmehl, a-Cellulosekarton, Papier, Ton, Gips, Baryt, Talkum, Asbest, 
Pigmente, Metallpulver, Fischsilber, Wachs, Al-Palmitat, Zn-Stearat, Stearinsäure, 
geringe Mengen von Lösungsmm. (Hexan, W., Äthanol, Methanol), Peroxyde, Poly- 
methacrylsäuremethylester zugesetzt werden. Die Polymerisation kann vorzeitig ab
gebrochen werden. Auch Weichmacher können zugegeben werden; als solche sind 
genannt: Dimethyl- bis Diamylphthalat, Diphenylphthalat, Triphenyl-, Trikresyl-, 
Tributylphosphat, p-Toluol-, Äthyl-p-toluolsulfonamid, Mcthylcyclohexanon, Di- 
benzylin, Dicresylin, Triacetin, -butyrin, -propionin, chloriertes Naphthalin, Butyl- 
cyclohexylphthalat, Diphenylmetlian, tertiäres p-Amylphenol, /3-Naphtholäthyläther, 
Benzylbenzoat, Ätliylenglykoldibcnzoat, Äthyllactat, Dibutyl-, Diisoamyltartrat, 
Diäthoxy-, Dibutoxyäthylphthalat, Diäthylenglykoldiisobutyrat, Dixylyläthan, 
Rieinusöl, Campher, Methyl-, Äthyl-, Butyl-, Athoxyäthylbenzoylbenzoat, Methyl- 
cyclohexyladipat. (F. P. 803 009 vom 6/3. 1936, ausg. 21/9. 1936. A. Prior. 
8/3.1935.) P a n k o w .

Röhm & Haas Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung pulver- bis >perlförmiger 
Vinylpolymerisate (Acrylsäure-, Methacrylsäureester, Vinylacetal, Styrol oder deren 
Mischungen). Man suspendiert die Monomeren unter Rühren in einer wss. Dispersion 
pulverförmiger Stoffe (Kaolin, Talkum, BaS04, Kieselgur, Al(OH)3, pulverförmiges 
Methacrylsäuremethvl- oder -äthylcsterharz), die in Mengen von ca. 1— 10% an
gewandt werden, polymerisiert u. wäscht das Polymerisat aus, das gewalzt oder gel. 
werden kann. Durch Zusätze wie etwas Tetralin, kann man zu weichen, 1., niedrig 
polymeren Stoffen gelangen. Man kann diese pulverförmigen Stoffe auch beim all
mählichen Einrühren des Monomeren in das W. entstehen lassen; man löst z. B. FeCl3 
(A1C13. SnCl4, SbClä) in dem Monomeren u. gibt dieses tropfenweise in das W., wobei 
das Fe(OH)3 entsteht. (F. P. 803171 vom 5/12. 1935, ausg. 24/9. 1936, D. Priorr. 
31/12. 1934 u. 20/2.1935.) P a n k o w .

Röhm  & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Herstellung von Polymerisatplatten. Poly
mere Methacrylsäuremethyl- oder -äthylester, Styrol, die Mischungen dieser Polymeren 
oder deren Mischpolymerisate miteinander oder mit anderen polymerisierbaren Verbb., 
wie Vinylacetat, werden bei erhöhter Temp. in Formen, zweckmäßig zwischen Glas
platten gepreßt, so daß sie nach dem Erkalten u. Entfernen aus der Form hochpolierte 
Oberflächen besitzen, die entsprechend der Ätzung oder Mattierung der verwendeten 
Glasplatten oberflächlich gemustert sein können. Durch Zusatz von etwas Öl oder 
Tricresylphosphat zu den Polymerisaten wird das Entfernen aus der Form erleichtert. 
Die Polymerisate können Weichmacher, Farbstoffe, opalisierende Stoffe, Cellulose- 
ester, -äther, Kautschuk, Guttapercha usw. enthalten. Man kann auch die entsprechenden 
Monomeren oder Halbpolymerisate in flachen Formen mit Wänden aus Glas poly
merisieren, die an den schmalen Seiten mit Papier verklebt sind u. durch nachgiebige 
Stoffe, wie Gelatine, Kautschuk, Papier, im nötigen Abstand voneinander gehalten
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■werden, so daß die Glasplatten etwas gegeneinander beweglich sind. In diesem Fall 
erhält man gleich fertige Polymerisatplatten. (F. P. 803169 vom 5/12. 1935, ausg. 
24/9.1936. D. Prior. 6/12. 1934.) P a n k o w .

Brunswick-Balke-Collender Co., Chicago, Hl., übert. von: Walter W ollaston, 
North Muskegon, Mich., V. St. A., Kunstharzpreßmasse, bestehend aus Harnstoff-CH20 - 
Harz (I), Phenol-CH20-Harz (II), einem Weichmachungsmittel u. Füllstoff. — Man 
vermischt unter Erwärmen 40—70% I> 5—20% H. 1— 10% Glycerin-Phthalsäure- 
anhydrid-Harz, Glycerin oder Dibutylplithalat u. Füll- u. Farbstoff, pulvert die M. u. 
verpreßt sie h. zu Blöcken, die dann durch mechan. Bearbeitung z. B. auf Billard
bälle usw. verarbeitet werden. Die M. soll sich nicht verfärben. (A. P. 2 019 591 vom 
24/3. 1932, ausg. 5/11. 1935.) S a r r e .

Manhattan Rubber Mfg. Division of Raybestos-Manhattan Inc., übert. von: 
Joseph Nestor Kuzmick, Passaic, N. J., V. St. A., Preßmasse zur Herstellung von 
Bremskörpern, bestehend aus einem Gemisch von faserhaltigem Grundstoff, härtbarem 
Kunstharz u. einem Plastifizierungsmittel für das Harz, z. B. aus 60 (Gewichtsteilen) 
flockigen Asbestfasern, 30 gepulvertem Phenol-CII„O- oder Phenol-Furfurol-Harz u.
2—5 Toluolsulfoanilid, Naphthalin, chloriertem Naphthalin oder Phthalsäureanhydrid. 
(A. P. 2 025 951 vom 13/11. 1933, ausg. 31/12. 1935.) S a r r e .

Victor Mfg. & Gasket Co., Chicago, übert. von: John H. Victor, Wihnette,
Benjamin J. Victor, Oak Park, und William A. Heinze, Chicago, 111., V. St. A., 
Asbestschichimaierial. Asbest wird getränkt mit 70% Holzöl, 12% Leinöl, 15% Ter
pentin u. 2%  Metallresinat (1%  Mn- u. 1% Pb-Resinat). Die Temp. soll etwa 55° 
betragen. Sodann wird die M. 40—60 Min. bei Tempp. bis zu 180° gebacken u. nach 
dem Überziehen mit einer Mischung aus 53% Graphit, 38% Leinöl, 8,1% Terpentin
u. 0,9% Metallresinaten noch bei etwa 160° nachbchandelt. Die M. dient für plast. 
Gegenstände, Bucheinbände u. Packmaterial. (A. P. 2 040 348 vom 21/2. 1934, ausg. 
12/5.1936.) S c h i n d l e r .

Robert Kuftner, Wiesbaden, Deutschland, Füllmittel, insbesondere für plast. 
Massen, Anstrichmittel, Kitte u. Spachtel, gek. durch einen Geh. an festem, wasser
löslichem Alkalisilicat (NasO: Si02 =  1 :4  oder mehr), einer Säure, z. B. Huminsäure 
oder dieser enthaltender feinzerteilter Braunkohle, S u. einem in Plättchenform auf- 
spaltbarem Material, z. B. kalkarmem oder kalkfreiem Schiefer. —  Die Braunkohle 
soll auf einem Siebe mit 16 000 Maschen pro qcm einen Rückstand von höchstens 
1%  hinterlassen. Auf Schiefer kommen 1—3%  S. Als Zusätze können Bitumen, 
Braunkohlenteerpech, Harze. Chlorkautschuk, BaS04, Latex Verwendung finden. 
(Schwz. P. 184 019 vom 18/1. 1935, ausg. 1/8. 1936. F. P. 792517 vom 21/1. 1935, 
ausg. 4/1. 1936. E. P. 446540 vom 23/1. 1935, ausg. 28/5. 1936. Alle drei
D. Priorr. 23/1. u. 17/11. 1934.) SCHREIBER.

H. W. Rowell, Technology of plastics. London: Plastics Pr. 1936. (206 S.) S°. 10 s.
Die Farben- und Lackindustrie Europas. Bd. 2. Berlin: Atlas-Verl. 1936. (184 S.) gr. 8°.

M. 8.—.

X II . Kautschuk. Guttapercha. Balata.
R. Pummerer, Über verschiedene Kautschukozonide und die allgemeine Frage der 

Existenz von Primärozoniden. Mitteilung u. Besprechung verschiedener vorläufiger 
Unters.-Ergebnisse. Einzelheiten im Original. (Kautschuk 12. 195—98. Okt.
1936.) R i e b l .

Morihiro Iguchi und Fritz Schoßberger, Röntgenographische Untersuchungen an 
gedehntem vulkanisiertem Kautschuk. Auf Grund experimenteller Ergebnisse wird ein 
ungleichmäßiger, nämlich vom Äquator zum Meridian hin sich verringernder Inten
sitätsabfall des amorphen Röntgenringes von vulkanisiertem Kautschuk— in Abhängigkeit 
vom Dehnungsgrad — festgestellt. Auch tritt eine Hysteresis auf, die, je nachdem 
man eine 100%ig. Dehnung durch Spamien oder Entspannen erreicht, zwei in ihrem 
Intensitätsabfall verschiedene Röntgendiagramme zur Folge hat. (Kautschuk 12. 
193—95. Okt. 1936.) R i e b l .

K. W . Eliel, Die Wirkung organischer Beschleuniger auf den Temperaturkoeffizient 
der Vulkanisation. Verss. mit einer Anzahl organ. Beschleuniger, worunter auch solche 
vom „Verzögerte Aktion“ -Typus, zeigten u. a., daß der Temp.-Koeff. der Vulkanisation 
zu einem Standardmodulus innerhalb eines verhältnismäßig weiten Temp.-Bereichs
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(110— 150°) konstant ist u. eine krit. Temp. nicht festgestellt werden kann. Die ver
schieden große Schnelligkeit der Moduluszunahmo bei Beschleunigern ähnlicher Aktivität 
ist die Ursache, daß die einen in der Mischwalze Anvulkanisation der Mischung bewirken 
können, die anderen dagegen nicht. (Trans. Instn. Rubber Ind. 12. 161—67. Aug.
1936.) R i e b l .

R. G. James, Ladrmfaden und Lastexgarn. Herst., Eigg. u. Verwendungs
möglichkeiten. (Trans. Instn. Rubber Lid. 12. 104— 18. Aug. 1936.) R i e b l .

W ingfoot Corp., Wilmington, Del., übert. von: Charles R. Park, Silver Lake, 0., 
V. St. A.. Einmischen von Füllstoffen in Kautschuk. Die Zusatzstoffe (ZnO, Ti02, Ruß, 
Lithopone. Baryt, Ton, S, Mercaptobenzothiazol, Phenylnaphthylamin u. a.) werden 
mit den Dämpfen (Verdampfung oder Zerstäubung) öliger, mit Kautschuk verträglicher 
Stoffe (Kiefernöl, Sojabohnenöl, Coeosnußöl, Talg, Petroleumdestst., Stearin-, Palmitin-, 
Ölsäure, Paraffin, Abietin-, Pimarsäure, Teersäuren) behandelt u. dann in Kautschuk 
oder Kautschukmilch gemischt. (A. P. 2 050 193 vom 7/3.1932, ausg. 4/8.1936.) P a n k .

International Latex Processes Ltd., Guernsey, Herstellung künstlicher Kaut
schukdispersionen. Man gibt zu Kautschukmilch Schutzkoll. oder Stabilisierungsmittel 
(Leim, Casein, Albumin, Seife, Dextrin, Caramel, Hämoglobin, Na-Silicat) u. trocknet. 
Die so erhaltene M. kann leicht wieder in W. dispergiert werden. Vor der Verarbeitung 
dieser Dispersion kann ein Teil der Schutzkoll. usw. entfernt werden. (F. P. 801345 
vom 27/1. 1936, ausg. 1/8. 1936.) P a n k o w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt». M., Lichtschutzmittd für Kautschuk 
oder Butadienpolymerisate, bestehend aus wachsartigen hochmolekularen Alkoholen, 
Ketonen oder aliphat. Ammen, synthet. KW-stoffen von hohem F. oder wachsartigen 
Kondensations- oder Polymerisationsprodd., die hochmolekulare Alkohol-, Keton- oder 
Aminreste enthalten; z .B . die nach den F. PP. 689 713; C. 1931. I. 2803, dessen 
Zusatz 39 709; C. 1932. II. 3622; sowie 759 261; C. 1935. I. 2621 erhaltenen Stoffe, 
ferner die Polyvinyläther des Dodecyl-, Myristyl-, Cetyl-, Octodecyl oder Oleylalkohol. 
Die Stoffe w'erden in Mengen von 0,2— 5%  neben den sonstigen Zusatzstoffen an
gewandt. (F. P. 798 443 vom 30/11. 1935, ausg. 16/5. 1936. D. Prior. 28/2.
1935.) P a n k o w .

United States Rubber Products Inc., New York, übert. von: Emest B. Curtis, 
Yonkers, N. Y., V. St. A., Dampfvulkanisation. Das Poröswerden von Kautschuk
mischungen, die organ. Beschleuniger enthalten u. insbesondere als Drahtisolation 
dienen, wird durch Zusatz geringer Mengen (ca. 1%) MgO zu den Mischungen verhindert. 
ZnO, Sb20 3, Sb20 5, Pb30 4 sind wirkungslos. (A. P. 2 049 415 vom 27/8.1935, ausg. 
4/8.1936.) P a n k o w .

Adolf Rohs, Kladno, Tschechoslowakei, Vulkanisieren elektrischer Kabel in einer 
rohrförmigen, von außen beheizbaren Vulkanisierkammer. An Stelle des nur verhältnis
mäßig niedrige Vulkanisiertempp. ermöglichenden W .-Dampfes wird zur Füllung der 
Kammer nach ihrer Abdichtung ein gasförmiges Druckmedium, z. B. Druckluft, oder 
ein fl. Medium, z. B. öl, verwendet. Hierdurch kann der Vulkanisierdruck auf 30 at u. 
darüber gesteigert werden. (Schwz. P. 183 747 vom 25/3. 1935, ausg. 16/7. 1936. 
Tschechosl. Prior. 27/3. 1934.) H. W e s t p h a l .

United States Rubber Co., New York, übert. von: W illiam F. Tuley, Nutley, 
N .J ., V. St. A., Vulkanisationsregler. Man gibt zu Kautschukmischungen, die starke 
Beschleuniger enthalten, Harnstoff u. seine Derivv. zusammen mit sauren Stoffen wie 
ZnCl2 bzw. die entsprechenden Hamstoffsalze der Oxal-, Malon-, Wein-, Milch-, Phthal-, 
Benzoesäure, Mono-, Di-, Triehloressigsäure, HCl, HN03 oder Mischungen von Harn
stoff mit Phthalsäureanhydrid. (Ä. P. 2013117 vom 5/1. 1931, ausg. 3/9.
1935.) P a n k o w .

Belvedere Chemical Co. Ltd., Manchester, Aktivator für Vulkanisations- 
beschleuniger, insbesondere Mercaptobenzothiazol u. dessen Disulfid, bestehend aus 

_ Aminothiophenolen der nebenst. Formel, worin R H oder eine
H,N‘ i i—S-U substituierte Gruppe bedeutet; z. B. o-, p- oder m-Aminothio-

I I phenol, o,o'-, m,m'-, o,p'- oder p,p'-Diaminodiphenylmonosulfid,
o,o'-, m,m'-, o,p'-Diammodiphenyldisulfid, deren Halogen- oder 

Kernalkylderiw., sowie ihre Salze u. Acvlderivv. (E. P. 448237 vom 17/2. 1936, 
2/7. 1936. A. Prior. 16/2. 1935.) P a n k o w .
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Frederick K. Bezzenberger, Cleveland, Heiglits, Oh., V. St. A., Entfernen des 
Kautschuks von Metalloberflächen. Zum Reinigen der Vulkanisierformen von anhaftendem 
Kautschuk werden die Formen in über 60°/oig. konz. Schwefelsäure unter Beigabe 
eines oxydierbaren Salzes eines anorgan. Alkalimetalls bei erwärmter Temp. bis zur 
Auflsg. des Kautschukfilms getaucht. Danach wird die Form von der Säure durch 
Abwaschen befreit u. das Material durch Bürsten aus der Form entfernt. (A. P. 2 052 997 
vom 5/2. 1932, ausg. 1/9. 1936.) S c h l i t t .

North American Rayon Corp., New York, übert. von: Rudolph S. Bley, 
Elizabethton, Tenn., V. St. A., Herstellung von Kautschukgegenständen unter Ver
wendung von Fäden oder Gewebe als verstärkender Einlage, gek. durch die Ver
wendung von entsehwefelter, aber ungebleichter Viscoseseide als Fasermaterial. (A. P.
2 054 780 vom 3/4. 1935, ausg. 15/9. 1936.) P a n k o w .

Algemeene Vereeniging van Rubberplanters Ter Oostkust van Sumatra, 
Medan, Herstellung von Crepesohlen. Kautschukmilch wird mit etwas Casein (z. B. in 
Wasserglas gel.) gemischt, koaguliert, zu dünnen Crepefellen ausgewalzt, die aufeinander
geschichtet u. miteinander verpreßt werden. (Holl. P. 38 750 vom 13/1. 1934, ausg. 
15/8. 1936.) P a n k o w .

Julius Fromm, Deutschland, Herstellung einer schlüpfrigen Oberfläche auf Kaut- 
schukwaren, wie Fingerlingen, Sonden, Präservativs. Man bringt auf die Kautschukober
fläche zusammen oder nacheinander leicht quellende Stoffe, wie Tragasol, Tragantli- 
gummi, Johannisbrotmehl u. nichtquellende Pulver, wie Talkum, Glimmer oder Puder.
(F. P. 802 388 vom 25/2. 1936, ausg. 3/9. 1936.) P a n k o w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Douglas Frank Twiss und Albert John 
Hughes, Birmingham, Herstellung von Golfbällen. Der Kern wird aus einer plast. M. 
hergestellt, die eine nach der Fertigstellung des Balles Gase entwickelnde Substanz 
(NH4N 02) u . event. andere stabilisierenden, dgl. Stoffe, wie NH3, Semicarbazid, Thio- 
harnstoff, Harnstoff, Benzoesäureanhydrid, Peroxyd, enthält. Die plast. M. kann 
z. B. aus einer mit W.. Glykol oder Glycerin vermischten Tonpaste, mit Weichmachern 
versetztem Kautschuk (I) oder kautschukartigen Stoffen, gelatinierter Stärke, Agar- 
Agar bestehen. I kann S u. Beschleuniger enthalten, der Gas entwickelnde Stoff kann 
ihm zusammen mit einem absorbierenden Pulver zugesetzt werden. Dieser Kern kann 
zunächst mit einer für Gase besonders undurchlässigen Hülle u. dann mit den üblichen 
Bändern überzogen werden. (E. P. 453185 vom 20/6.1935, ausg. 1/10.1936.) P a n k o w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Douglas Frank Twiss, Albert Edward Toney 
Neale und Leonard Augustus Bradbury, Birmingham, Golfballkern, bestehend aus 
einer wss., ein mineral. Koll. enthaltenden FI., in der ein schweres Pulver dispergiert ist. 
Man verwendet z. B. eine kolloidale Suspension eines hochkolloidalen Tons, wie Bentonit, 
die auch noch Glykol, Glycerin enthalten kann, ferner z. B. Al-Silicat, u. gibt zu der 
Lsg. gemahlenen Baryt, füllt die M. in Kautschukbeutel, oder verfestigt sie durch Ge
frieren u. verarbeitet sie so in üblicher Weise. (E. P. 453 091 vom 15/1. 1936, ausg. 
1/10. 1936.) P a n k o w .

B. F. Goodrich Co., New York, übert. von: Arthur W . Sloan, Akron, O., 
V. St. A., AlterungsscJiutzmiltel für Kautschuk, fette Öle, Petroleumprodukte, synthe
tische, plastische Massen, bestehend aus Stoffen der nebenst. Formel, worin A u. A ' 

^  Aminogruppen, R u. R ' aromat. Ringe, u. X  u. Y  KW-stoff-

6 gruppen (Alkyl, Aryl, Aralkyl), die auch ringförmig miteinander
—R'— A ' verbunden sein können, bedeuten. Genannt sind p,p'-Diamino-

diphenyldimethyl-, -methyläthyl-, -melhylpropyl-, -mcthylbutyl-, 
-diäthylmethan, p,p’ -Diaminoinphenylmethylmethan, p,p'-Di- 

aminotetraphenylme.than, p,p'-Diaminodiphenyl-l,l-cyclohezan, p,p'-Diaminodi-o-tolyl- 
dimethylmethan, Diaminodinaphthyldimethylmethan, p,p'-Di-(methylamino)-, -(butyl- 
amino)-, -(benzylamino)diphenyldimethylmcthan, p,p'-Dianilinodiphenyldimethylmelhan, 
p,p'-Dianilinodiphenyl-l,l-cyclohexan, p,p'-Di{naphthylamino)diphenyldimethylmethan, 
p,p' - Di(naphthylamino)di -m -tölyldimethylmethan, ]>,p'-Di(na ph thylamino)d ina-ph Ihyl- 
dimethylmethan, p,p'-Di(naphthylainino)diphenyldiäthylmelhan, p,p'-Di( naphth yl -
amino)diphenyl-l,l-cyclohexan, p.p'-Di(naphthylamino)diphenyldipropylmethan, p,p'- 
Di(naphthylamino)diphenyldi (2-methylpropenyl)methan, p,p'-Di(p-tolylamino)diphenyl- 
dimethylmethan, p,p'-Di(p-cuniylamino)diphenyl-l,l-cyclohexan, Teiramethyl-p,p' -di- 
aminodiphenyldiniethylme.than, Teiraäthyl-p,p'-diaminodiplienyldimethylmethan, p,p'- 
Di(phmylmethylamino)diphenyldimethyhnethan, p-Amino-p'-phenylaminodiphenyldivie- 
thylmethan, p-Dimethylamino-p'-phenylaminodiphenyldimethylmethan, Tetramethyl-
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diaminodinaphthyldimethyhnethan. (A. P. 2 034491 vom 26/5. 1933, ausg. 17/3.
1936.) P a n k o w !

P. I. Pawlowitsch und S. J. Schtschekin, U. S. S. R ., Regenerieren von Alt
gummi. Der Altgummi wird zerkleinert, in einer NH3-Lsg. eingeweicht, von der Fi. 
abgepreßt u. in Bzn. oder Leuehtöl unter Zusatz von Teerölen bei 50° zum Quellen 
gebracht. (Russ. P. 47 813 vom 10/4. 1935, ausg. 31/7. 1936.) R i c h t e r .

Rubber Regenerating Co. Ltd., England, Kautschukregeneration. Man regene
riert z. B. nach dem Alkaliverf. u. behandelt das Regenerat mit 0 2, z. B. einer Mischung 
von Dampf u. Luft oder mit Na-Perborat. (F. P. 801845 vom 12/2. 1936, ausg. 19/8.
1936. E. Priorr. 14/2. 1935 u. 4/2. 1936.) P a n k o w .

W ingfoot Corp., Wilmington, Del., übert. von: Stewart S. Kurtz jr., Merion, 
Pa., V. St. A., Herstellung von Kautschukumwandlungsprodukten (I) aus Kautschuk- 
lsg. u. einem Halogenid eines amphoteren Metalls (SnCl4, FeCl3, A1C13, SbCl3, CrCl3, 
H2SnCl0). Die erhaltene Lsg. des I wird unter starkem Rühren in W. emulgiert u. 
das Lösungsm., z .B . durch W.-Dampfdest., entfernt. (A. P. 2 052411 vom 18/7. 
1933, ausg. 25/8.1936.) P a n k o w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Robert Barnett Flint, Wilmington, 
Del., Hydrieren von Kautschuk. Man hydriert Kautschuk (I) (Guttapercha, Balata, 
polymerisiertes Butadien oder Chlorbutadien, Umsetzungsprodd. von I mit Benzol
sulfonsäure oder H2SO.,) zusammen mit einem aromat. ICW-stoff wie Bzl., Toluol, 
Naphthalin, Anthracen, Phenanthren, Tetrahydronaphthalin oder deren Mischungen 
mit Ni, Fe oder Co auf Kieselgur, Cr20 3, Bimsstein u. a. Verwendung des vollständig 
hydrierten I als Transformatoröl, als Isoliermaterial für Unterseekabel, mit Wachs 
für Polituren, als Imprägniermittel, zum Entfernen von Firnis; Verwendung des teil
weise hydrierten I als Klebstoff. Der zu 25% hydrierte I kann vulkanisiert u. so für 
Druckwalzen u. Stoßdämpfer verwendet werden. (A. P. 2 046257 vom 5/1. 1934, 
ausg. 30/6. 1936.) P a n k o w .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Kautschukersatz. 
Man erhitzt NH.,-, Alkali- oder Erdalkalipolysulfide in Ggw. fein verteilter indiffe
renter Stoffe (z. B. frisch gefälltes Mg(OH)2, BaS04, Al-Silicat) mit Glyccrin-a,y-di- 
chlor- oder -bromhydrin. Verwendung der durch Koagulation des zunächst ent
stehenden Latex erhaltenen M. als öl- u. Lösungsmittel- fester Kautschukersatz. (F. P.
803 544 vom 18/3. 1936, ausg. 2/10. 1936. E. Prior. 18/3. 1935.) P a n k o w .

A. D. Abkin, W . S. Klimenkow, F. F. Koschelew und S. S. Medwedew, 
U. S. S. R ., Synthetischer Kautschuk. Chloropren (I) wird gegebenenfalls in Ggw. 
von Katalysatoren mit Vinylchlorid (I!) polymerisiert. —  50 g dest. II werden mit
50 g dest. I im Autoklaven 80 Stdn. auf 60° erhitzt. Der nach dem Abdest. der nicht 
umgesetzten Komponenten verbleibende Kautschuk hat eine hohe Elastizität, ist 
nicht klebrig u. in Chlf. vollkommen 1. (Russ. P. 47 810 vom 7/12. 1935, ausg. 31/7.
1936.) R ic h t e r -

L. P. Rasspopowa, E. D. Kolessow und A. A. Sawadowski, U. S. S. R ., 
Entsäuern und Geruchlosmachen von synthetischem Kautschuk. Der Kautschuk wird 
nach Zusatz eines Stabilisators (2%) u. eines Weichmachungsmittels (15%) im Vakuum 
auf etwa 115— 130° erwärmt. (Russ. P. 46 890 vom 26/12. 1934, ausg. 31/5.
1936.) R ic h t e r .

X III . Ätherische Öle. Parfümerie. Kosmetik.
Arno Müller, Zur Natur der Paragenosen. Durch Riechstoffe, welche anderen 

Riechstoffen in kleinen Mengen als Verunreinigungen anhaften u. vom Vf. Paragenosen 
genannt werden (vgl. C. 1931. I. 2402), wird der Geruch des quantitativ prädomi
nierenden Riechstoffes (des Geruchträgers) derart verändert, daß ein andersartiger 
„komplexer“  Geruchseffekt entsteht. Diese Erscheinung führt Vf. auf eine Ober- 
flächenwrkg. zwischen dem Gcruchsträger u. der Paragenose zurück. Die Theorie 
wird an dem Beispiel einer Mischung Cumarin (Geruchsträger) -+- Heliotropin (Para
genose) u. Phenyläthylalkohol (Geruchsträger) +  Decylaldehyd (Paragenose) erläutert. 
(Dtsch. Parfüm.-Ztg. 22. 247—48. 25/8. 1936.) E l lm e r .

Schimmel u. Co., Bericht des Kalenderjahres 1935. Besprechung wissenschaftlicher 
Arbeiten auf dem Gebiet der Riechstoffchemie. (Ber. Schimmel Co. aether. öle. Riech
stoffe usw. 1936. 130—69.) E l lm e r .
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— , Die Veilchenpflanze und ihre Duftstoffe. Angaben über Kultur u. Verarbeitung 
der Veilchenblüten in Südfrankrcich. —  Die Ergebnisse der ehem. Erforschung der 
riechenden Prinzipien der grünen Veilchenblätter sind an Hand des Schrifttums zu- 
sammengcstellt. (Parfüms do France 14. 121—26. Mai 1936.) E l l m e r .

G. Igolen, Liatrix und Melilot, cumarinhaltige Pflanzen. Durch Extraktion von 
Liatris odoratissima u. Melilotarten, z. B. Melilotus officinalis mit flüchtigen Lösungsmm. 
lassen sich konkrete öle mit cumarinartigem Geruch gewinnen, welche für die Parfümerie 
Bedeutung haben. Das absol. ö l von Melilotpflanzen scheidet erhebliche Mengen 
Cumarin ab, der fl. Teil besitzt folgende Eigg.: D .15 1,043; SZ. ca. 56; EZ. 140. Etwa 
die Hälfte des fl. Teiles ist in 50%ig. Natronlauge 1. u. besitzt einen tabakartigen Geruch. 
(Parfüms de France 14. 222—26. Sept. 1936.) E l l m e r .

Andrea Ganöini, Ätherische Öle von Eucalyptus Roslrata von italienischen Pflan
zungen. Vf. berichtet über äth. Öle von Eucalyptus Rostrata Schlecht aus italien. Pflan
zungen. Öl aus Blüten (Ernte April 1934): D .15 0,9100; [gc]d15 =  — 42,48°; no =  1,4805;
1. in 24 Voll. 70°/oig. A. mit starker Trübung u. in 15 Voll. 80%ig. A .; SZ. 1,60 ;VZ. 24,69 ; 
EZ. 23,09; Estergeh. (berechnet als Geranylacetat) 8,08%; Geh. an gebundenem Alkohol
6,35%! an freiem Alkohol 16,46; Cineolgah. 40%. —  Öl am Blättern (Emtc April 1934):
D .15 0,9224; [<x ] d 15 =  —31° 67'; no =  1,4877; 1. in 24 Voll. 70%ig. A. mit Opalescenz
u. in 11 Voll. 80%ig- A.; SZ. 1,74; VZ. 23,09; EZ. 21,35; Estergoh. (berechnet als 
Geranylacetat) 7,47%; Geh. an freiem Alkohol 24,98%; gebundenem Alkohol 5,87%; 
Cineolgah. 35%. — Öl aus Blättern (Ernte Juli 1934): D .15 0,9150; [a]o!5 =  — 31,15°; 
no =  1,4900; 1. in 24 Voll. 70%ig. A. mit Opalescenz u. in 11 Voll. 80%ig. A .; SZ. 2,57; 
VZ. 26,57; EZ. 24; Estergah. (berechnet als Geranylacetat) 8,4% ; Geh. an gebundenem 
Alkohol 6,6% , an freiem Alkohol 24,01%; Cineolgeh. 30%. (Ann. Chim. applicata 26. 
266— 70. 1936.) E l l m e r .

L. Trabaud, Petitgrainöle von Französisch-Guinca. Vf. bespricht die Eigg. der 
äth. Öle der Blätter u. Zweige von Citrus Aurantium Risso, Citrus Limomum Risso, 
Citrus nobilis Lour. („Tangerine“ ) u. der süßen Pomeranze. —  Neu ist die Kultur von 
Citrus Medica (Cedrat) in Guinea. Das äth. ö l der Blätter u. Zweige dieses Baumes hat 
folgende Konstanten: D .15 0,8645— 0,8655; an — +55° bis +56° 30'; n^20 =  1,4772; 
SZ. 0,9— 1,0; EZ. 22,4— 24,2; Estergeh. 7,8— 8,5% ; EZ. nach der Acetylicrung 133; 
Gesamtalkoholgch. 40,7%; Aldehydgch. (bestimmt durch Oximierung, berechnet als 
Citral) 29,2—33,5%; 1- in 2,4—5,5 Voll. 85%ig. A. u. mehr. Der Geruch ist blumig, 
frisch u. etwas citronenartig. (Perfum. essent. Oil Rec. 27. 356—57. 22/9.1936.) E l l m .

Josef Augustin, Die Verwendung von terpenfreien Ölen in der Kosmetik. (Ricch- 
stoffind. u. Kosmetik 11. 69—70. April 1936.) E l l m e r .

Albert Verley, Emulsionen. Überblick über Theorie u. Praxis der Emulsionen 
für kosmet. Zwecke. (Amer. Pcrfumer essent. Oil Rev. 33. Nr. 3. 49—52. Sept.
1936.) ___________________  E l l m e r .

Joseph Talieu, Frankreich, Haarpflegemittel. Man maceriert 80 g einer Speeies 
von Zwiebeln „Villemagne“  oder „Montagne noire“  mit 683 Weinessig, der mit 290 W. 
verd. ist u. in dem 100 CaCl2 gel. sind, worauf man die Lsg. filtriert. (F. P. 803 327 
vom 30/11. 1934, ausg. 28/9*. 1936.) A l t p e t e r .

Perwav Co., übert. von: Julian Y . Malone, Milwaukee, Wis., V. St. A ., Dauer
wellen. Man behandelt das Haar mit 2—20%ig. wss. Lsgg. von Salzen schwacher 
Säuren des Li, K, Na u. dgl., die außerdem 5>—30% neutrale Salze u. eine geringe 
Menge proteolyt. Enzym enthalten u. bringt das so erweichte Haar in Form. Die Lsg. 
enthält z. B. 1—3 (% ) NaOH, 1—3 Na2C03. 1/2— 1 Na-Benzoat, 1/10-—1/i Trypsin,
5— 15 Traganth, 5—30 NaCl, Lavendelöl, Methylorange. (A. P. 2 0 5 6  358 vom 18/1.
1933, ausg. 6/10. 1936.) " A l t p e t e e .

La Fain Inc., übert. von: Edward A . Butler, Buffalo, N. Y., V. St. A., Mittel für 
Dauerwellen, enthaltend: 15 pounds Gelatine, 108 gallonen W., 6 av.-ounccs K 2C03- 
Weiehmacher für W. (K2C03 ? der Ref.), 20 fluid ounces CH3C00H, 40 av.-ounces 
Na-Benzoat, 5 g Anilinfarbstoff, 8 fluid ounces CeiI5CHO. (A. P. 2  0 5 6 1 3 5  vom 18/11. 
193.5, ausg. 29/9. 1936.) A l t p e t e r .

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Seelze, Enthaarungsmittel, bestehend aus
1— 6 Teilen SrS u. 99—94 CaC03 oder SrC03, Quarzpulver, Lithopone, BaS04, SnO„, 
AL03. (E. P. 4 5 1 6 1 1  vom 6/3. 1935, ausg. 3/9. 1936.) A l t p e t e r . "
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X IV . Zucker. Kohlenhydrate. Stärke.
G. Gollnow und F. Tödt, Die Bedeutung der pu-Messung im Hinblick auf die

praktische Anwendung in der Zuckerindustrie. Vff. geben einen überblick über die 
Hauptgründe, die für die pn-Messung in der Zuckerindustrie bestimmend sind, u. die 
darin bestehen, daß, je nach der Größe des pu-Wortes, eine Zerstörung des Zuckers 
'durch Bldg. von Invertzucker auftritt, u. daß andererseits der pH-Wert während der 
gesamten Saftreinigung eine überaus wichtige Rolle spielt, da die Bedingungen, unter 
denen die Nichtzuckerstoffe entfernt oder in eine Form gebracht werden, in welcher sie 
für die Fabrikation weniger schädlich sind, in erster Linie vom pn -Wert abhängig sind. 
Da die Korrosion des Eisens bei 20° zwischen pn-Werten von etwa 4 u. 10 konstant ist, 
bei kleineren pn-Werten aber schnell ansteigt, so ist neben dem 0 2-Geli. der Zuckerlsgg. 
der pn-Wert für die Korrosion der Maschinen- u. Einrichtungsteile verantwortlich. Die 
in der Zuckerindustrie vorzugsweise Verwendung findenden Spezialmeßmethoden für 
die Feststellung des pn-Wertes werden näher beschrieben. (Korros. u. Metallschutz 12. 
307— 10. Nov. 1936. Berlin.) F r a n k e .

H. ciaassen, Korrosionsschäden in Rübenzuckerfabriken. Vf. verfolgt die Vorgänge
bei der Gewinnung des Zuckers aus der Zuckerrübe, um die Korrosionsmöglichkeiten 
bei den verschiedenartigsten Einrichtungen der Rübenzuckcrfabriken aufzuzeigen.
(Korros. u. Metallschutz 12. 305—07. Nov. 1936. Köln.) F r a n k e .

P. Honig, Messingrohre in der Java-Rohrzuckerindustrie. Da die Javarohrzuckcr- 
industrie als Konstruktionsmaterial für ihre Vorwärmer u. Verdampfer ausschließlich 
Messing verv/endet, so wird ein Überblick über die mechan. u. ehem. Ursachen der 
Korrosion u. des Verschleißes des Messingmaterials gegeben u. der Zusammenhang 
zwischen Materialeigg. u. Materialzerstörung erörtert. Schließlich werden noch einige 
Vorschläge für die Aufstellung von Lieferungsbedingungen des Messings gemacht. 
(Korros. u. Metallschutz 12. 310— 12. Nov. 1936. Pasoeroean, Mitt. aus der Chem.-
Techn. Abteilung des Vers.-Inst, für die Java-Zuckerindustrie.) F r a n k e .

T. T. Demidenko und w. Popow, Kolloidchemische Charakteristik der Zuckerrübe 
in Abhängigkeit von den Waclislumsbedingungen. Inhaltlich ident, mit der C. 1936.
II. 2030 referierten Arbeit. (Colloid J. [russ.: Kolloidny Shurnal] 2. 409— 15.
1936.)  ̂ Sc h ö n f e l d .

Henryk Niewiadomski, Über den Einfluß einiger Faktoren auf die Klebkraft von 
Kartoffelstärke. Die Best. der Klebfähigkeit (Ergiebigkeit) des Stärkekleisters wurdo 
nach P a r l o w  (C. 1931. II. 2796) ausgeführt, u. die Verkleisterungszeit zu 12,5 Min. 
vorgeschlagen, nachdem festgestellt wurde, daß nach 12— 13-minutenlangcm Erwärmen 
von 1,5 g Stärke mit 247 g H;0  im W.-Bade die Verkleisterung bei sämtlichen Stärken 
eingetreten war. Für die Berechnung der Ergiebigkeit wird eine vereinfachte Methode 
angegeben, welche die Ergiebigkeit direkt auf einer Kurve zu bestimmen gestattet, 
welche das Verhältnis von Ausflußzeit u. Klebfähigkeit für das gegebene Viscosimeter 
darstellt. Untersucht wurde der Einfluß der Kartoffelvarietät u. der Düngung auf die 
Ergiebigkeit der Stärke. Kunstdünger wirken schädlich. Mit dest. W. bereiteter 
Kleister hat höhere Klebkraft als mit Leitungswasser bereiteter. Günstig wirkt bei 
der Fabrikation Säuerung des W., der Säurezusatz soll mindestens für die Neutralisierung 
des W. ausrcichen. Frisch bereitete Stärke steigert die Klebkraft in relativ kurzer Zeit; 
nach Erreichen eines Maximums beginnt die Viscosität abzunehmen. Auf die Änderung 
der Ergiebigkeit mit der Zeit ist folgendes von Einfluß: 1. Der Anfangswert; jo höher 
dieser ist, desto schneller u. desto mehr nimmt die Klebkraft zu. 2. Trocknen der Stärke 
bei Raumtemp. von 20% auf 14% H20  verursacht ein rascheres u. höheres Maximum 
der Ergiebigkeit. 3. Tempp. von über 30° verursachen eine Abnahme der Ergiebigkeit, 
während Lagern bei 0° ohne Einfluß bleibt. 4. Säuerung wirkt günstig. Ggw. von 
natürlichen Fasern wirkt günstig auf die Klebkraft. Es wird eine Methode zur Kleb
kraftbest. auf Grund der Kurven vorgeschlagen, welche die Änderung der Klebkraft 
von Stärke verschiedener Anfangswerte mit der Zeit wiedergeben. Für Betriebszwecke 
ist jedoch das Verf. zu kompliziert. Alkal. Stärke steigert die Ergiebigkeit des Kleisters 
nach V2‘std. Kochen, im Gegensatz zur sauren Stärke. Je höher die Ergiebigkeit der 
Stärke, desto größer ist der Abfall der Klebkraft mit der Zeit. Die Unters, des Verlaufs 
der Klebkraftänderung von Kleistern in 1— 2 Tagen hat gezeigt, daß diese in 8 ver
schiedenen Richtungen verlaufen kann. 1/ 2— 1-std. Kochen des Kleisters bedingt keine 
durch Alterung verursachte Änderungen der Klebkraft. (Przemyśl Chem. 20. 93— 115.
1936. Thorn.) ” S c h ö n f e l d .
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Emile Joseph Hügel, Frankreich, Reinigen von Zuckerlösungen durch Einleiten 
■von CO, in ununterbrochenem Arbeitsgang. Die Lsg. wird in einer Kolonne in Fraktionen 
unterteilt, die nacheinander anschließend mit CO,, die gegebenenfalls mit Luft verd. 
ist behandelt werden. (F. P. 802 219 vom 15/5. 1935, ausg. 31/8. 1936.) M. F. Mü.

Dorr Gesellschaft m. b. H ., Berlin, Stetiges Reinigen von Zuckersäften durch 
Saturation unter Rückführung eines erheblichen Teiles vom Schlammsaft, dad. gek., 
daß Rohsaft, Kalk u. saturierter Saft im Gegenstrom zum Saturationsgas durch die 
Rk.-Zone geführt werden. Die Saturation wird gegebenenfalls in mehreren Stufen 
vorgenommen, von denen die erste unvollkommen ist, während in den folgenden die 
Saturation zu Ende geführt wird. — Zeichnung. Vgl. E. P. 270 757; C. 1927. II. 
2017, F. P. 633 946; C. 1928- I. 2317, A. P. 1 755 165; C. 1930. II. 830. (D. R. P. 
636 750 Kl. 89 c vom 12/5. 1927, ausg. 14/10. 1936.) M. F. M ü l l e r .

X V . Gärungsindustrie.
Charles N. Frey, George W . Kirby und Alfred Schultz, Physiologie, Herstellung 

und Verwendung von Hefe. Beschreibung der Hefefabrikation im Großbetrieb u. ihres 
Stoffwechsels. Hefe als Quelle für Vitamin A u. D. Anwendungsarten der Hefe. (Ind. 
Engng. Chem. 28. 879— 84. Aug. 1936. New York, The Fleischmann Labs.) G r o s z f .

F. Stockhausen und K . Silbereisen, über die Permeabilität der Hefezellmembran. 
Untcrss. über die Diffusion von Hefegunimi unter dem Einfluß verschieden harter 
Wässer, ILO u. 0,3% Na,CO;)-Lsg. bei verschiedenen Tempp. Ober- u. untergärige 
Hofe verhalten sich dabei gleich. Wesentlich für die Praxis der Hefewäsche u. der 
Schaumbldg. im Bier. Tabellen. (Wsclir. Brauerei 53. 281— 84.5/9.1936.) SCHINDLE®

Stanislaw Sosnowski, Untersuchungen über die abermalige Entwässerung und 
Reinigung der bei der azeotropen Entwässerung von Rohspiritus gewonnenen leichten 
Fraktionen. Bei der Herst. von absol. A. durch azeotrope Dest. mit einem Gemisch 
von 2 Vol. Bzl. u. 1 Vol. Bzn., Kp. 100— 101°, bleibt als Vorlauf eine Fl. zurück, be
stehend aus A., CH3OH, H20 , Resten von Bzl. u. Bzn. u. größeren Mengen CH:)-CHO 
(bis 20 g/1). Diese lästige Nebenprodd. darstellenden Fraktionen konnten mittels CaO 
vom Aldehyd u. W. befreit werden. Als Ausgangsprod. diente ein Gemisch, enthaltend
0,02% Essigsäure, 0,51% Äthylacetat, 2,67% Aldehyd, 68,7% A., 19,9% CH.,OH, 
6,6%  H20, 1,6% Bzl. -f- Bzn. Nach 2-std. Kochen unter Rühren mit 60—70% CaO- 
Überechnß konnte daraus durch Dest. ein A. von 99,3° u. 1,9 g Aldehyd/Liter erhalten 
werden. Auf 600 1 absol. A. erhält man 20 1 Leichtfraktionen, aus denen nach Kochen 
mit Kalk 15,5 1 Destillat der Stärke 99,3° zu erhalten sind. Nach Vermischen mit 
den 600 1 absol. A. wird dessen Stärke nur um 0,015° abnehmen, sein Aldehydgeh. 
nur um 0,048 g/1 zunehmen. (Przemyśl Chem. 20. 137— 40. 1936.) S c h ö n f e l d .

H. Schnegg und J. Schachner, Untersuchungen über die Biersarzina. II. (I. vgl. 
C. 1936. I. 2849.) Menge u. Alter des Sarzinastammes sind von Einfluß auf die Ver- 
mehrungsgeschwindigkeit. In Hefe wässern, Hefeautolysaten u. in Pferdeharn wächst 
Sarzina schlecht u. langsam, in gehopfter saurer Würzegelatine nicht. Pferdeharn - 
sarzina kann in Würzen oder Bieren mit n. pu nicht leben. Das ihr zusagende pH hegt 
zwischen 5,5 u. über 8. Die Infektion des Betriebes erfolgt meist, weil bessere Be
dingungen für die Sarzina, durch die Würze. Geringe Hopfengabe u. mangelhafte 
Verzuckerung sowie Bewegung des Bieres fördern die Vermehrung. Die Verss. lassen 
Infektion mit Pferdeharnsarzina sehr unwahrscheinlich erscheinen. Tabellen. Be
sprechung der Arbeit von M e e s  (C. 1935. II. 613). (Z. ges. Brauwes. 59. 9—14. 
1936.) Sc h in d l e r .

J. Raux, Untersuchungen über das pu der Wurzen und Biere. Aus zahlreichen 
durch Tabellen belegten Verss; geht hervor, daß die Würzekonz, nur von geringem 
Einfluß auf das pn vor u. nach der Gärung ist. Das Gleiche gilt auch dann, wenn die 
Gärdauer entsprechend der Konz, der Würze abnimmt. Ferner wurde festgestellt, 
daß das pH vor dem Hopfenkochen nur unwesentlich verschieden ist gegenüber dem 
nach %  Stde. Kochzeit. Erst nach 10 Stdn. beginnt der pn-Wert zu fallen u. die 
Differenz beträgt dann 1,42 nach der 30. Stde. (Bull. Ass. anciens Elèves Inst, super. 
Fermentât. Gand 37. 212— 16. Sept. 1936.) S c h in d l e r .

O. Engels, Neue Mittel und Wege zur Versorgung der Weinberge mit den not
wendigen Humusdüngern. Besprechung verschiedener organ. Humusdünger. (Wein u. 
Rebe 18. 133— 41. Sept. 1936. Speyer a. Rh.) G r o s z f e l d .



Franz Hengl, Zur Bekämpfung der Stielfäule der Trauben. Zur direkten Be
kämpfung bat sich nur Schmierseife aus Baumwollsamenöl vor dem Zusammenschluß 
der Beeren bewährt. Empfehlenswert ist, bei jeder Cu-Bespritzung nach der Blüte 
Schmierseife mitzuverwenden. (Wein u. Rebe 18. 142— 44. Sept. 193C. Wien, II. Bundes
anstalt f. Pflanzenschutz.) G r o s z f e l d .

W . Andrejew, Technische Bestimmung des Stärkegehaltes des Korns. In einer 
Durchschnittsprobo wird nach Entfernen der Verunreinigungen das Litergewicht 
bestimmt. Man bestimmt die Verunreinigungen in 1 1 Korn u. zieht vom Stärkegeh. 
nach K  — »SM/5000 ab (S — Gewicht der Verunreinigungen in 50 g Probe, A =  Gewicht 
von 11 Korn). Hierauf bestimmt man den Stärkegeh. nach M  — C -Bj85 — $..4/5000 
(B  =  Stärkegeh. bei 15% Feuchtigkeitsgeh., G =  Geh. an Trockensubstanz, M  =  
Stärkegeh.). (Gär.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 13. 41— 44. März 
1936.)  ̂ Sc h ö n f e l d .

W . Jerschow, Über die Bestimmung der Verzuckerungsfähigkeil der Maische.
I g 1. Stärke wird zu 300 ccm gel. Je 5 ccm Stärkelsg. gibt man in 6 Reagensgläser 
mit 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,25 u. 1,5 ccm Würze u. hält G Min. auf dem W.-Bade von G0°. 
Rasches Abkühlen, Zusatz von 0,5 ccm wss. Jodlsg. (1 ccm l% ig. Jodlsg. in KJ +
II ccm H20), wobei nur der Inhalt des Reagensglascs als hinreichend verzuckert zu
betrachten ist, das dio Farbe der Jodlsg. nicht ändert. (Gär.-Ind. [russ.: Brodilnaja 
Promyschlennost] 13. 44. März 1936.) SCHÖNFELD.
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W . Hessling, Brüssel, Reinigung von Gärungskohlensäure. In mehreren auf
einander folgenden Waschkolonnen wird die C02 abwechselnd mit h. W. gewaschen 
u. anschließend auf 0“ abgekühlt, wobei gleichzeitig die das Gas verunreinigenden 
Kondensationsprodd. abgeschieden u. aus der Vorr. entfernt werden. Das Gas wird 
sodann auf etwa 10° erwärmt u. gespeichert. (Belg. P. 410 469 vom 18/7.1935, 
ausg. 27/11. 1935.) S c h in d l e r .

Harry H. Semmes und S. Warwick Keegin, Washington, D. C., übert. von: 
Maurice E. Barker, Edgewood, Md., V. St. A., Künstliches Altern alkoholischer Ge
tränke. Die Fl. durchfließt zunächst ein auf 90° erhitztes Gefäß, das mit bei 350° be
handelter akt. Kohle u. Luft beschickt wird. Sodann tritt die Fl. in ein 2. nur auf 
40—50° erwärmtes Gefäß, in das nur noch die akt. Kohle gegeben wird. Hierauf erfolgt 
in einem 3. Gefäß mit gleicher Temp. die Behandlung mit bei 250—275° gerösteten 
Holzspänen. Schließlich wird filtriert. (A. P. 2 055 060 vom 23/8. 1934, ausg. 22/9. 
1936.) S c h in d l e r .

Mark Shoeld und Edward Hyatt Wight, Baltimore, Md., V. St. A., Künstliches 
Altem alkoholischer Flüssigkeiten. Durch einen in einem mit Holzspänen gefüllten 
Holzbottich befindlichen Alkohol, z. B. Whisky, wird ein Luftstrom geblasen, der nach 
dem Durchgang in einer wss. Lsg. von 50% A. u. 10% H„S04 gewaschen u. in einer 
wss. Lsg. von 50% A. u. 10% Na2C03 neutralisiert wird. Hierauf tritt die Luft im 
Kreislauf wieder durch dio zu alternde Fl. Zur H2SO.,-Lsg. können KMnO.,, K„Cr20 7 
usw., zur alkal. Lsg. können Alkalimanganate oder -chromate zugesetzt werden. Statt 
Luft kann CO», 0 2 oder N„ verwendet werden. Tempp. von 27— 65°. (A. P. 2 054 006 
vom 6/9. 1934, ausg. 8/9. 1936.) Sc h in d l e r .

Albrecht Haselbach, Namslau, Alkoholarmes, bodensatzfreies Malzbier. 650 (kg) 
Caramelmalz, je 300 helles u. dunkles Gerstenmalz u. 200 Weizenmalz werden gemaischt 
u. mit 6 Hopfen gekocht. Nach dem Vergären der erhaltenen 200 hl 5,6%'g- Stamm
würze werden unter Umpumpen 120 CarameI-(Invert-)Zucker, 100 Fcinzucker, 20 Cara- 
mel u. 45 Glucose hinzugefügt. Nach 1— 2 Tagen wird das Bier filtriert, abgefüllt u.
pasteurisiert. (E. P. 453 082 vom 14/10. 1935, ausg. 1/10. 1936.) Sc h in d l e r .

Antonio Verda, Chimiea del vino. 2a ed. Torino: Rosenberg e Scllier 1936. (XV, 240 S.) 10°.
L. 10.

X V I. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel-
Evelyn G. Halliday und Isabel T. Noble, Netiere Untersuchungen über Lebens

mittel. Sammelbcricht über neuere Arbeiten betreffend Pektin n. Fruchtgelees, Vita
min C in Gemüsen u. Früchten, Verluste beim Kochen von Gemüsen, S02 in Trocken
aprikosen, Backwert u. Ranzigkeit von Backfett, Zartheit von Fleisch u. a. (J. Home 
Econ. 28- 15— 21. 84—S7. Febr. 1936. Chicago, Amer. Home Econ.) G r o s z f e l d .
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— , Weizen. Denkschrift über den Wert des Weizens als menschliches u. tier. 
Nahrungsmittel. (Imp. Bur. Animal Nutrit. Teehn. Commun. Nr. 7. 25 Seiten. Sept. 
1936.) H a e v e c k e r .

M. J. Blish, Die Weizetwiehlproteine. Nach einer Übersicht über die verschiedenen 
Methoden der Dispersion von Weizenmehlprotein, der fraktionierten Fällung u. fraktio
nierten Löslichkeit definiert Vf. seine Anschauungen folgendermaßen: Ein beträchtlicher 
Teil des Mehlproteins beteiligt sich nicht an der Ivleberbldg., aber es ist unmöglich, 
eine scharfe Grenze zwischen Kleber- u. Niehtkleberprotein zu ziehen. Im Kleber 
selbst existieren 10— 12%, die gegen Dispersionsmittel besonders widerstandsfähig 
sind. Die „Gliadin“ -Fraktion beträgt ca. 50% des Klebers u. kann eine Mischung 
von Substanzen mit sehr ähnlichen Eigg. sein. Der Rest scheint eine Mischung des 
„Glutenins“  u. eines Lipoidproteinkomplexes darzustellen. (Cereal Chem. 13. Nr. 5. 
Suppl. 16— 23. 1936.) H a e v e c k e r .

C. E. Rieh, Einige ‘physikalisch-chemische Eigenschaften von Weizenmehlproteinen. 
Die Menge des durch Salzlsgg. extrahierbaren Wcizenmehlproteins ist dem Aschegch. 
des Mehles direkt proportional. Die Beziehung zwischen Proteinlöslichkeit u. Asche
geh. bei Anwendung von dest. W. verläuft in einer annähernd rechtwinklig parabol. 
Kurve mit dem Scheitelpunkt bei 0,65% Asche. Die Ähnlichkeit der Extraktions
kurven eines Mehles, beginnend mit reinem W. u. folgenden steigenden Konzz. eines 
Disperionsmittels, mit der Extraktionskurve des dest. W. bei Mehlen verschiedenen 
Aschegeh. zwingt zu der Annahme, daß der durch W. extrahierbare' Anteil des Pro
teins nicht durch die Ggw. eines bestimmten Mehlproteinkörpers bedingt ist, sondern 
nur den Betrag darstellt, der durch den Mineralgeh. des Mehles in wss. Lsg. peptisiert 
wird. Extraktionsverss. mit Säuren u. Laugen zeigten, daß die peptisierte Protein- 
menge stark vom Aschegeh. des Mehles abhängt, d. h. von seiner größeren oder ge
ringeren Pufferwrkg. Die Anzahl der Weizenmehlproteinfraktionen, die nötig sind, 
um die Mehlproteine restlos zu extrahieren, ist keine bestimmte u. hängt nur von der 
Wahl des Dispersionsmittels ab. Aus diesem Grunde ist auch die Annahme verschie
dener Proteinkörper abzulehnen. Die Abhängigkeit der „Qualität“  eines Mehles von 
den Proteineigg. kann also nur durch Untere, des Proteins als Ganzes geschehen u. 
nicht durch Teilung des Proteins in willkürliche Fraktionen. Das beste Dispersions- 
mittel ist eine verd. Natriumsalicylatlsg., die direkt aus dem Mehl das Protein ohne 
wesentliche Änderung seiner ursprünglichen Eigg. extrahiert. (Cereal Chem. 13. 522 
bis 541. Sept. 1936. Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Robin Hood Mills, Ltd.) H a e v .

Natalie P. Kosmin, Die Bedeutung des Klebers für die Backfähigkeit des Mehles. 
Kurze Übersicht. (Mehl u. Brot 36. Nr. 37. 1—3. 11/9. 1936.) H a e v e c k e r .

Lydia Cookley und J. R. Davies, Die Zucker- und BacL~zutat entöl cranz von Weich-
Weizenmehlen bei der Pulverkuchenherstdlung. Unters, der Abhängigkeit des Backvol., 
der Porenbldg. u. der Krume- u. Krustebeschaffenheit bei verschiedenen Zusatzmengen. 
(Cereal Chem. 13. 609—13. Sept. 1936. Chicago, Illinois, Calumet Baking Powder 
Company.) HAEVECKER.

W . E. Stokes und Laura K . Track, Zuckertoleranz in der A. A. C. C.-Grund- 
fonnel zur Untersuchung von Pulverkuchemnehlen. Zur Unters, der Abhängigkeit des 
Backresultates vom Zuckerzusatz ist nur die Anwendung von trockenem Zucker u. 
nicht von Zuckersirup geeignet. (Cereal Chem. 13. 621— 27. Sept. 1936. Brooklyn, 
New York, Royal Baking Powder Company.) H a e v e c k e r .

Lydia Cookley und J. R. Davies, Die Technik der Photographie für dauernde 
Berichte von Backversuchen. (Cereal Chem. 13. 613— 20. Sept. 1936. Chicago, Illinois, 
Calumet Baking Powder Company.) H a e v e c k e r .

Wilfred Gallay und Adam C. Bell, Die Wirkung verschiedener Stärkearten auf 
die Stabilität von Backpidvern. Unterss. über Stabilisierungswrkg. von Kartoffel- 
Mais-, Weizen- u. Reisstärke in Phosphat-, Tartrat- u. Kombinationsbackpulvem unter 
weit voneinander abweichenden Lagerungsbedingungen ergaben: Die Stabilisierungs
wrkg. nimmt mit der Korngröße ab in folgender Ordnung: Reis->- Weizen ->- Mais-> 
Kartoffel. Kleine Weizenstärkekörner sind wirksamer als große, fein gepulverte Stärke 
wirksamer als gröbere. Die Stabilität steigt mit der Teilchengröße des Säurebestand
teiles, wobei auch die Ivrystallform wichtig ist. Der Stabilitätsunterschied durch ver
schiedene Stärkearten wird bei Erhöhung der Feinheit des Säurebestandteiles in zu
nehmendem Maße erhöht. Die Stabilität sinkt rasch mit Zunahme der relativen 
Feuchtigkeit. Weitere Einzelheiten u. Angaben über W.-Aufnahme der Stärkearten
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bei verschiedener Luftfeuchtigkeit im Original (Tabellen). (Canad. J. Res. 14. Sect. B. 
204— 15. Juni 193G. Ottawa, Canada, National Research Labs.) G r o s z f e l d .

E. A. Jamalainen, Über in faulenden Kartoffeln auftretende Colislämme. In mit 
Colibacillen verschiedener Herkunft (faulende Kartoffeln, Menschenharn, Kloaken- 
wasser) infizierten Kartoffeln war nach 10— 14 Tagen in keinem Fallo eigentliche 
Fäulnis der Knollen nachzuweisen. Ein braunes Anlaufen des Gewebes um die In
fektionsstelle ging nur 3— 6 mm tief. (Maataloustieteellinen Aikakauskirja 8. 140—54. 
1936. Tikkurila, Landw. Vers.-Anstalt. [Orig.: dtseh.]) G r o s z f e l d .

Fritz Fleischer, Ansichten iibar die Sterilisationstempernluren bei Doseniconserven. 
(Braunschweig. Konserven-Ztg. 1935. Nr. 50. 3—5. Nr. 51. 5. Braunschweig.) Gd.

Albert Lütje, Die Kellerbehandlung der Obstsäfle. (Dtsch. Mineralwasser-Ztg. 40. 
1132—34. Destillateur u. Likörfabrikant 49. 532—34.1936. Bremen.) G r o s z f e l d .

T. K . Gaponenkow, Zur Kenntnis des Mechanismus der Gallertbildung des Systems: 
Pektin-Zucker-Säure. (Vorl. Mitt.) (Vgl. C. 1936. II. 3375.) In Anlehnung an die 
Methode von D u m a k sic i (C. 1930. II. 3519. 1931. I. 3660) hat Vf. das System Pektin- 
Zucker-Weinsäure mit Hilfe von Dreieckdiagrammen untersucht u. hierbei 14 Punkte 
(unter 66) gefunden, bei denen eine feste Gallerte entsteht. Bei Ersatz der Weinsäure 
durch A. oder Glycerin wird zwar zunächst dio Gallertbldg. begünstigt, aber nach 
7 Stdn. krystallisiert der Zucker aus u. das System geht in festen Zustand über. Auch 
mit Mineralsäuren werden negative Ergebnisse erhalten. Pektin bildet mit Zuckern 
Adsorptionsverbb., wobei linksdrehende Zuckerarten besser adsorbiert werden als 
rechtsdrehende. Pektin aus Zuckerrübenpreßsaft adsorbiert Rohrzucker schlechter 
als Pektin aus Äpfeln oder Moosbeeren. (Colloid J. [russ.: Kolloidnv Shumal] 2. 239 
bis 242. 1936.) R. K. M ü l l e r .

T. K . Gaponenkow und W . N. Mymrikowa, Über die gegenseitige Einwirkung 
des Pektinstoffes und des Zuckers. Vorl. Mitt. (Vgl. vorst. Ref.) Die gegenseitige Einw. 
von Monosen u. Biosen einerseits auf Apfel-, Moosbeeren- u. Zuckerrüben-Pektinhydrat 
andererseits führt zur Bldg. adsorptiver Vereinigungen infolge gegenseitiger Einw. 
polarer Gruppen der Komponenten. Die unter variierten Bedingungen ausgeführten 
Vcrss. basieren auf der Dialysiergeschwindigkeit der Zucker in Ggw. oder Abwesenheit 
der Pektinstoffc nach der Methode von T a lm u d  u. P o c i i i l  (vgl. C. 1933. I. 2393). 
Insbesondere wurde festgestellt, daß die bei den Zuekerdialysen beobachtete Divergenz 
eine Kompensation durch Desorption erfährt, die auf osmot. Erscheinung beruht. 
Äpfelpektinhydrat verursachte stärkere, Rübenpektinhydrat eine geringere Verzögerung 
der Zuckerdialyse. Gestützt auf die Beobachtung, daß die Verzögerung der Dialyse bei 
opt.-akt. Zuekern in Ggw. von Kolloiden mit der Drehrichtung entgegengesetztem Vor
zeichen zu beobachten ist, vermuten Vff., daß die Adsorption der Zucker durch Kolloide 
von der opt. Aktivität der beteiligten Stoffe abhängt. (Colloid J. [russ.: Kolloidny 
Shumal] 2. 243— 46. 1936. Staatl. Forsch.-Inst. f. Kolloidchemie.) L e i n e r t .

Petrik, Beschleunigte Fermentation. Die Tabakgärung kann wesentlich beschleunigt 
werden durch eine Gärtemp. von 60°. (Tabak-Ind. USSR. [russ.: Tabatschnaja Promy- 
schlennost SSSR.] 1936. Nr. 5. 32—33. Mai.) S c h ö n f e l d . '

P. Kalrnykow, Über die Konservierung von Fleisch nach der Methode von Wlasse- 
witsch und über die chemischen Veränderungen in demselben bei der Lagerung. Die ur
sprünglich von WLASSEWITSCH (1905) vorgeschlagene Methode der Fleischkonser
vierung durch Essigsäure wurde nachgeprüft u. in nachstehender Form besonders für 
Kriegszeiten empfohlen: Das Fleisch wird zunächst in rechteckigen Stücken von 2— 3 kg 
auf einem metall. Netz 30 Sek. in sd. W. getaucht. Darauf läßt man das W. 5 Min. 
abfließen u. taucht das Fleisch in Essigsäure 30 Min. lang. Zur Konservierung auf 
5 Tage genügt eine Behandlung mit 5%ig. Säure. Für längere Lagerung muß 25%ig. 
Essigsäure verwendet werden. Zur Vermeidung des Eintrocknens muß das Fleisch mit 
Paraffin bedeckt werden. Es werden ferner die Veränderungen in der Zus. des Fleisches 
bei verschiedener Lagerungsdauer untersucht. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy 
Pitanija] 4. Nr. 2. 97— 102. 1935. Leningrad, Kriegsmedizin. Akad.) KLEVER.

Elliot B. Dewberry, Der gemeine Hering. Angaben über Geschichte, Nährwert, 
Lebensweise u. Rassen von Heringen im Zusammenhänge. (Food Manuf. 11. 86—89. 
130—33. April 1936.) Gr o s z f e l d .

Gottlieb Hartmann, Ein Beitrag zur Reinzüchtung von Maslilisstreplokokken aus 
verunreinigtem Material. In der Traubenzuckeragarplatte zeigten Na-Azid, Na-Salicylat, 
p-Nitrophcnol u. Antipyrin gegenüber einigen saprophyt. Keimen stärkere Hemmungs- 
wrkg. als gegen Streptokokken. Das den übrigen Stoffen in der Wrkg. überlegene
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Na-Azid ließ in Konz, von 0,05% alle Mastitiserreger wachsen, unterdrückte dagegen 
viele als unangenehme Kulturverunreiniger bekannte Saprophyten (Hefen, Schimmel,
B. subtilis, B. coli, paracoli, proteus u. dgl.) vollständig noch in Konz, von 0,02%, 
bei 0,03% auch noch gewisse saprophyt. Streptokokkenstämme. Na-Azid scheint 
sich daher besonders bei der Herst. von Elektivnäkrböden für Mastitisstreptokokken 
zu eignen. (Milchwirtschaft!. Forschg. 18. 116—22. 16/10. 1936. Wien, Tierärztl. 
Hochschule.) GROSZFELD.

W . Dorner und Marg. Thöni, Der Propionsüurebakteriengehalt von Milch und 
käsereitechnisch wichtigen Stoffen. In mehr als 50% von 501 Proben Lieferantenmilch 
war der Propionsäurebaktei'iengeh. (PB.), bestimmt nach abgeändertem Verf. von 
F r a z i e r , Sa n d e r s , B o y e r  u . Long, unter 5 im ccm, nur 9,3% enthielten über 50, 
mittlerer Geh. 32. Der PB. von 67 Proben Kesselmilch schwankte zwischen <  10 u. 
5600 im ccm, Mittel 59, 85% unter 100. Höhere Zahlen bewirkten Blähstörung. Bei 
27 Proben Kuhkot lag PB. zwischen 200 u. 2 Millionen, bei Schweinekot durchweg höher. 
Bei Fettsirtenkulturen u. Magenlab war PB. vernachlässigbai' klein. PB. von mit 
diesen Bakterien geimpften Lab- u. Molkenkulturen war sehr verschieden, nämlich 
500—300 000/ccm. (Landwirtseh. Jb. Schweiz 50. 859—66. 1936. Liebefeld-Bern.) Gd.

— , Der Nährwert der Milch. (Food Manuf. 11. 347— 48. 363.) GROSZFELD.
Henri Blin, Die Technik der Milchbehandlung, Butterherstellung und Käsebereitung. 

Einzelheiten über Trinkmilch, Keimtötungsvermögen der Milch, Vorteile der Pasteuri
sierung, Einfluß der Melkzwischenzeiten auf Milchmenge u. -güte, Lactation u. Er
nährung der Kühe, Verwendung von Magermilch zur Kälberfütterung, Säuregrad 
desl Rahms in Abhängigkeit von der Jahreszeit usw. (Laiterie Ind. Ferme 42. 145— 48. 
3/10. 1936.) Gr o s z f e l d .

H. Weigmann. über das Casein. Auszug atis den Schriften von M. Beau über 
das Casein. Besprechung der Arbeiten von B e a u  (vgl. C. 1932. II. 19S4. 1933. I. 
3257.1 9 3 5 . II. 1998). (Milchwirtschaftl. Forschg. 18. Nr. 3. Suppl. 65— 73. 1936.) Gd.

W . Kopaczewski, Gelierung des Caseins im Zusammenhänge mit der Milch. Na- 
Cascinatdispersionen gelieren entgegen verschiedenen Literaturangaben durch ver
schiedene ehem. Stoffe, deren AVrkg. additiv verläuft. Die Gelierung zeigt bisweilen 
period. Charakter als Funktion der angewendeten Konz., z. B. bei HCl. Die Gallerten 
liefern mehr oder weniger schnelle Synaerese, so die mit NaOH erhaltenen, in anderen 
Fällen sogar nicht nach 2-monatiger Beobachtung. Die durch 1. Ca-Salze gebildeten 
Gele verflüssigen sich wieder. Zufügung von Milchsäure oder CaCl2 zu einer Casein
dispersion in NaOH ruft mit jedem Tropfen des Reagens Bldg. einer weißen Haut 
hervor, die sich beim Schütteln wieder 1. Das Aussehen der mit Ca-Salzen erhaltenen 
Gallerte ist eigenartig: Für eine bestimmte Konz, sieht man ein weißes Gel sich beim 
leichten Schütteln verflüssigen u. in der Ruhe erstarren (Thixotropie). Von Elektro
lyten, die an sich ein Gelieren von Na-Caseinatdispersionen nicht bewirken, beschleunigen 
einige das Gelieren, andere verzögern es, andere zeigen keinen Einfluß. Boi gewissen 
Elektrolyten hängt die Wrkg. von der angewendeten Endkonz. ab. Im Hinblick hierauf 
lassen sich die untersuchten Elektrolyten wie folgt unterscheiden: a) Beschleuniger: 
CI, Br, S04, P04, Fe(CN)„ bzw. Mg, Cd, La u. Ce; b) Verzögerer: Ba, Cu, Fe, Al, Sn; 
c) ohne Wrkg.: Pb, Ur, Th; d) Umkehrung der Wrkg. bei anderer Zugabe: J, HC03, 
CO;,. Die als Blutantikoagulanten bekannten Stoffe, wie Na-Oxalat, -Fluorid, -Poly- 
äthanolat u. Arsenobenzole besitzen kerne Antikoagulationswrkg. auf mit Milchsäure 
versetzte Caseindispersionen. (Lait 16. 801— 10. Sept./Okt. 1936.) Gr o s z f e l d .

Olaf Boysen, Über die Mikroflora des Wilster Marschkäse und ihre Entwicklung 
während des Reifens. In allen Reifungsstufen waren Milchsäurebakterien, besonders 
Str. lactis, überwiegend. Streptobakterien traten frühestens nach 14 Tagen auf u. 
nahmen dann langsam bis zum Ende der Reifung zu. Mikrokokken sind nur in 
1—2 Tage altem Käse in größerer Menge vorhanden. Das Eiweißabbauvermögen war 
teilweise sehr beträchtlich, aber bei einem großen Teil von der vorhandenen Säure 
abhängig. Den in jedem Käse enthaltenen Colibakterien wird bei der Geschmacks- 
bldg. eine gewisse Rolle zugesprochen; Blähung durch B. coli commune trat niemals 
auf, Gasbldg. durch es ist bei Ggw. von Milehsäurebakterien von der Temp. abhängig. 
Mit Bact. lactis aerogenes infizierte Milch führte zu blähenden Käsen; diese Bakterien 
sterben im reifenden Käse sehr bald ab. Verss. mit Str. lactis ergaben nur ein geringes 
proteolyt. Vermögen, Als Ursache eines gelegentlich auftretenden F e h l e r s ,  des 
„laffigen“  G e s c h m a c k s ,  wird g e h ä u f t e s  Auftreten von Bact. coli commune 
angesehen. (Milchwirtschafti. Forschg. 18. 150— 68. 16/10. 1936. Itzehoe.) Gd.
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L. K . Lapinski, Zur Bestimmung des gebundenen Wassers in Käse. Das nach 
DUMANSKI (C. 1934. I. 1171) bestimmte „gebundene“  W. nimmt bei der Käsereifung 
ab. (Colloid J. [mss.: Kolloidny Slium al] 1. 549—53. 1935.) S c h ö n f e l d .

W . Kirsch, Stand der wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Grünfulter- 
einsäuerung. Das in Deutschland am meisten angewandte Verf. ist die Kaltvergärung. 
Milchsaures Gärfutter wirkt sich in Verb. mit unvergorenen Futtermitteln nicht un
günstig aus, bei künstlich angesäuertem ist außerdem Kalkzusatz erforderlich; bei 
Hartkäseherst. ist Gärfutter nur mit größter Vorsicht zu verabreichen. Näher unter
sucht werden müssen unter anderen noch die Rolle von Zucker- u. Säurezusätzen u. 
der C02, die Unters.-Verff. zur Beurteilung des Gärfutters, Ursache u. Umfang des 
Eiweißabbaues sowie der Einfluß der Silagefütterung auf die tier. Prodd. {Forschungs
dienst 1. 58— 63. 1/1. 1936. Königsberg i. Pr.) L u t h e r .

W . B. Nevens und A . F. Kuhlman, Alfalfasilage. Verss. an 23 kleinen Metall
silos u. 3 hölzernen Zisternen (tanks); erstere eignen sich vorzüglich für Veras, über
Silage. Wurde bei der Ensilierung Molkenpulver in Mengen von 1, 2, 3, 4 u. 5%  des 
Alfalfa (Alf.) gemischt, so stieg der Säuregeh. der Silage über den mit Alf. allein, wobei 
die größeren Zusätze auch meist die sauerste Silage lieferten. Schwarzc Rohrzucker
melasse u. Milchsäurekulturcn riefen ebenfalls gewisse Säurezunahmen hervor. Eine 
Silage von guter Beschaffenheit wurde durch Mischen von gehäckscltem jungem Grün
mais mit gehäckseltem Alf. erhalten. Ungehäckseltes Alf. hielt sich weniger gut als 
gchäckseltes, ließ sich aber doch unter geeigneten Bedingungen leicht als Silage konser
vieren. 5 verschiedene Proben von Alf. mit 23—39% Trockenmasse ohne Zusätze 
(außer von kleinen Mengen W.) lieferten gut haltbare Silage; 39% ist aber die obere 
Grenze für erfolgreiche Ensilierung von Alf. allein. Alf.-Silage ist ein sehr schmack
haftes Futter für Milchkühe u. von ähnlichem Futterwert wie Maissilage, doch ist die 
Laxativwrkg. der Silage von Alf. größer als die von Mais. (J. Dairy Sei. 19. 611— 17. 
Sept. 1936. Urbana, Univ. of Illinois.) G k OSZI’ELD.

Telesforo Bonadonna, Die Reiskleie in der Ernährung der Milchkühe. Aus
gedehnte Fütterungsverss. zeigten, daß selbst 25 oder 40% Reiskleie im Futter während 
einer langen Periode in keiner Weise die Freßlust verringerten oder der Gesundheit 
schadeten. Auf den Fettertrag wirken große Mengen vermindernd, nicht solche von 
50%- Weitere Einzelheiten (Tabellen, Angaben über Käsereitauglichkeit u. a.) im 
Original. (Lait 16. 811—32. Sept./Okt. 1936. Soc. des Eleveurs de la Province de 
Pavie.) Gr o s z f e l d .

A . G. Kuhlmann und 0 . N. Golossowa, Verwendung der physikalisch-chemischen 
Analyse zur Untersuchung von Bäckereiei-zeugnissen. (Vgl. C. 1936. II. 206.) Es wurde 
die Peptisation von Mehl durch W. untersucht. Die Hydrosole wurden nach W o. O s t 
w a l d  (Ivolloid-Z. 36 [1923]. 46) bereitet, u. die Sole zur Konstruktion eines Dreieck- 
diagrammes verwendet (die 3 Spitzen entsprechen der hydrophoben Fl., dem Hydrosol 
u. der hydrophilen Fl.). Zur Koagulation von Mehlhydrosolen eignen sich am besten 
OH-jOH -f- Äthylacetat. Gute Ergebnisse erhält man auch mit A. +  ä. Die Koagu
lationszone bei Einw. des Koagulationsgemisches vergrößert sich mit. der Eiriw.-Dauer; 
sie wurde nach 4 Stdn. notiert. Die Koagulationsgeschwindigkeit u. Zahl der koagulierten 
Punkte nimmt zu mit der Temp. Konstanz der Koagulationszone wird bei niederen 
Tempp. nach 6— 7 Stdn., bei 40—60° nach 2 Stdn. erreicht. Die zur Aufstellung des 
Dreieckdiagrammes benutzten Veras, wurden nun wie folgt ausgeführt: Lufttrockenes, 
15 g Trockensubstanz enthaltendes Mehl wurde mit 150 ccm (minus H20-Geh. der 
Mehlprobe) W. 5 Min. geschüttelt u. 1 Stde. stehen gelassen. Nach nochmaligem 
Schütteln wurde in der OSTWALDschen Vorr. filtriert. Das Sol diente für die Auf
stellung des Dreiecks nach G ib b s -D u m a n s k i  (bei Rauintemp.). Der Koll.-Zustand 
Wirde nach 4 Stdn. beobachtet u. das Ergebnis in das Dreieckdiagramm eingetragen. 
Durch Verb. der Punkte gleichen Koll.-Zustandes wurden die Zonen vollständiger u. 
unvollständiger Koagulation, der Trübung u. Entschichtung erhalten. Zur Best. der 
peptisierbaren Koll. wurden 5 ccm Hydrosol mit 15 ccm Ä. - f  30 ccm A. 1 Stde. auf 
60— 65° erwärmt u. das Koagulat nach Auswaschen usw. gewogen. Die wichtigeren 
Mehlsorten ergeben nach dieser Methode, d. h. nach ihrer Hydrophilie eine Reihe, welche 
ihrer W.-Bindungsfähigkeit (C. 1935- I. 975) entspricht. Die Menge der peptisierbaren 
Koll. war für die einzelnen Mehlarten spezif. Die Dreieckmethode gestattet die Unter
scheidung von Winter- u. Sommerweizenmehl. Die Peptisation von Mehlgemischen 
verläuft nicht additiv, zu beobachten ist gegenseitige Peptisierung der Mehle. Bei der 
Teigbereitung u. beim Backen ändert sich der Geh. an peptisierbaren Koll., der im h.
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Brot ein Maximum erreicht u. beim Reifen abnimmt. Die Peptisationskurven ent
sprechen grundsätzlich den W .-Bindungskurven der Mehle. (Colloid J. [russ.: Kolloidny 
Shurnal] 1. 555— 69. 1935.) S c h ö n f e l d .

D. A . Magraw und L. E. Copeland, Bestimmung der Nichtfettbestandteile der 
Milch im Brot. Ein größeres Stück Brotkrume wird zerteilt u. an der Luft vorgetrocknet. 
Ein Teil dieses Musters wird zur W.-Best. benutzt. 15 g des lufttrocknen Musters 
werden in einem 300 ccm-Meßkolben mit 200 ccm W. 30 Min. im sd. W.-Bad digeriert, 
abgekühlt, auf 300 aufgefüllt u. zentrifugiert. 150 ccm Zentrifugat werden im 300 ccm- 
Kolben mit 150 ccm A. (95%) vermischt, auf 300 aufgefüllt u. nach 10— 15 Min. von 
der entstandenen Flockung abzentrifugiert. 250 ccm Zentrifugat werden bis zum Ver
schwinden des A. gekocht u. im 200 ccm-Meßkolben mit h. W. auf ein Vol. unter 
150 ccm verd. Man fügt 0,25 g tier. Diastase hinzu u. läßt im W.-Bad bei 53— 55° 
25— 30 Min. stehen, kühlt ab, fügt nochmals 0,25 g Diastase hinzu u. wiederholt das 
Erhitzen. Nach dem Abkühlen werden 1,5— 2gBäckerhefc hinzugegeben, lose ver
schlossen, 17— 18 Stdn. bei 2S° vergoren, auf 200 aufgcfiillt u. zentrifugiert. 190 ccm 
Zentrifugat werden auf ca. 50 ccm eingedampft u. in einen 100 ccm-Kolben mit h. W . 
gespült. Man fügt 10 ccm gesätt. neutrale Pb-Acctatlsg. hinzu, füllt auf 100 auf u. 
zentrifugiert ab. 75 ccm Zentrifugat werden im 100 ccm-Moßkolben mit 2,5 ccm 
5%ig. HgCl versetzt u. nach 30 Min. iStehenlassen mit gelegentlichem Schütteln
10 ccm 20%ig. Phosphorwolframsäure hinzugegeben. Nach dem Auffüllen auf 100 ccm 
wird zentrifugiert u., falls die Lsg. noch nicht völlig klar ist, noch einmal filtriert. Die 
klare Lsg. wird mit H2S gesätt. u. filtriert. 50 ccm des klaren, farblosen Filtrates 
werden im 300 ccm-Kolben bis zur Entfernung des H,S gekocht, auf ca. 50 wieder 
verd. u. die Laetoso nach der Methode von M u n s o n  u. W a l k e r  bestimmt. Die Be
rechnung des Geh. an Niclitfettbestandteilen der Milch auf Brottrockensubstanz 
geschieht nach der Formel:

%-Geh. =  [(g Lactose — 0,006)/(0,48 X 2,332) (100 — %  W.-Geli)] x  100.
In dieser Formel sind verschiedene Korrektionsfaktoren für die Voll, der Ndd. ent
halten. Die Methode arbeitet auf +  0,5% genau. (Cereal Chem. 13. 541— 49. Sept. 
1936. Chicago, Illinois. American Dry Milk Institute, Inc.) H a e v e c k e r .

W . Burns Brown, Die Borsäurebestimmung in Trockenfrüchten. Nach ausführlicher 
Besprechung der günstigsten Arbeitsbedingungen schlägt Vf. folgendes Verf. vor: 
25 g zerkleinerte Frucht werden in der Porzellanschale mit 10 ccm 2-n. NaOH-Lsg. 
durchfeuchtet, getrocknet, verkohlt, die Kohle mit 10—15 ccm 2-n. HCl ausgezogen 
C02 durch Erhitzen ausgetrioben, im 100-ccm-Meßkolbcn filtriert, bis 50 ccm Filtrat 
mit h. W. ausgewaschen, Filter u. Rückstand mit etwa 20 ccm Kalkwasser eingetrocknet 
u. weiß verascht. Man löst die Asche in 2—3 ccm N-HC1 u. filtriert in den 100-ccm- 
IColben. Dann werden 1 ccm 10%ig. Lsg. von CaCl2-6H20  u. 0,2 ccm l% ig . Phenol- 
phthaleinlsg. sowie n. NaOH bis blaßrosa Färbung zugegeben, darauf 0,1 ccm Alkali u. 
zur Marke aufgefüllt. Zu 75 ccm Filtrat im 250-ccm-Erlenmeyerkolben gibt man
0,1 ccm Lsg. vom Indicator „Sofnol Nr. 1“  (1,2 g in 1 1 A., bis zur roten Farbe mit 
n. H2SO., angesäuert, 1 Min. gekocht u. weiter mit 0,2 ccm Phenolphthaleinlsg. versetzt). 
Titriert wird mit 0,05-n. NaOH. Nach Erreichung des Sofnol-Endpunktes fügt man 1 g 
neutralen Mannit zu u. titriert, bis die Rotfärbung Vs Min. beständig ist. Ergebnis 
eines Blindvers. (etwa 0,1 ccm) wird abgezogen. 1 ccm 0,05-n. NaOH entspricht
3,09 mg H3BOs. —  Gefunden in Trockcntrauben (Sultaninen, Korinthen u. a.) ver
schiedener Herkunft 0,100— 0,250%o H3BO3. (Analyst 61. 671— 80. Okt. 1936. Slough, 
Bucks, Imp. Coll. o f Science a. Technol.) G r o s z f e l d .

S. Gobert, Bestimmung des Coffeins in Kaffee, Kaffeeauszügen, coffeinfreiem Kaffee 
und Tee. (Vgl. C. 1931. II. 1778.) Vf. bespricht einige Verbesserungen. Bei coffein
freiem Kaffee erfolgt die Extraktion mit Essigester unter Zentrifugieren. Die Einwaage 
wird dabei auf 10 g erhöht. Zur Reinigung des Coffeinauszuges eignet sich KMnO., 
nach L e n d r ic h  u. N o t t b o h ji am besten, doch bereitet die für genaue Ergebnisse 
nötige Vermeidung eines H 20 2-Überscliusses bei der Zers, des KMn04 Schwierigkeiten. 
Bei unter 0,05% Coffeingeh. ist stets Kontrolle durch N-Best. im Coffein nötig. Angabe 
von Arbeitsvorschriften für Tee, Kaffee u. Kaffeegetränke. (Ann. Falsificat. Fraudes 29. 
417—20. Juli/Aug. 1936.) G r o s z f e l d .

L. H. Lampitt und H. S. Rooke, Citronensäure in Milch und ihre Bestimmung. 
Nach abgeändertem Verf. von SOMMER u. H aut (vgl. C. 1919. II. 364) wurde durch 
Ausziehen des H3PO., u. Citronensäuro enthaltenden Sirups mit A. die Citronensäure 
in Ivrystallen erhalten. Abänderungen des D E N IG E S-V erf. zu r Citronensäurebest. waren
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nicht auf alle Konzz. anwendbar u. versagten bisweilen. Die Acetonverff. erwiesen 
sieli als langwierig u. unzuverlässig. Am besten bewährto sich das Pentabromaceton- 
verf. in folgender Form: Zu 50 ccm Milchserum nach L a m p it t  u . B o g o d  (vgl. C. 1932.
II. 938) +  10 ccm H2S04 gibt man 5 ccm 37,5%ig- KBr-Lsg., behandelt nötigenfalls 
(außer bei reiner Citronensäurelsg. u. Milchserum) wie üblich mit Bromwasser u. gibt 
zur klaren Lsg. unter ständigem Schütteln aus einer Bürette tropfenweise 5%ig. 
KMn04-Lsg., bis ein brauner Nd. bestehen bleibt, etwa 10 ccin für 25 ccm Milehserum 
oder 0,1 g Citronensäure. Nach 1 Stde. wird nach etwaigem Verschwinden des Nd. 
weiteres KMn04 zugefügt, FoS04-Lsg. (200 g krystallin. Salz in l% ig- H2S04/Liter) 
bis zur blaßgelben Lsg. zugegeben u. dann über Nacht im Eisschrank gehalten. Der Nd. 
wird im Glastiegel (10 G 4) gesammelt, nacheinander mit 10— 10—5 ccm k. W. ge
waschen, 16 Stdn. vakuumgetrocknet, gewogen, in A. u. darauf in Ä. gel. u. Tiegel 
zurückgewogen. Bei W =  Gewichtsunterschied, V =  Vol. des Filtrates des Rk.- 
Gemisclies ohne Waschwässer ist: Citronensäure (wasserfrei) =  0,424 (W  +  0,00005 V). 
(Analyst 61. 654—65. Okt. 1936.) - Gr o s z f e l d .

Joachim Wille, Die Bestimmungen des Natrons in Sauermilchkäsen und die Be
stimmungen der Alkalisierung von Milch, Dauermilch und Trockenmilch. Angabe von 
Arbeitsvorschriften zur Best. des CI nach V o l h a r d  u. des Na mit Uranylzinkacetat 
(Milchwirtschaftl. Forsehg. 18. 111—15. 18/10. 1936. Berlin, Milchwirtschaftsverband 
Kurmark.) ________________ GROSZFELD.

Kitchen Art Foods, Inc., übert. von: Heinz G. Lorenzen, Chicago, 111., V. St. A., 
Herstellung eines stärkemehlhaltigen Nährmittels. Stärke wird mit einer geeigneten 
Farbstofflsg. getränkt u. bei Tempp. unterhalb des Kp. des W. so lange entwässert, 
bis ein W.-Geh. von 4°/0 vorhanden ist, wozu etwa 8 Stdn. benötigt werden. Die M. 
wird gekörnt u. nach Mischung mit gekörntem Zucker zu Preßlingen verformt. Die 
Prodd. werden zu Bereitung von Puddings u. dgl. unter Zusatz der üblichen Ge
schmacksstoffe usw. verwendet. (A. P. 2 045 019 vom 3/4. 1933, ausg. 23/6. 
1936.) _ N i t z e .

Kitchen Art Foods, Inc., Chicago, übert. von: William Ayer Mc Kinney, 
Winnetka, und Heinz G. Lorenzen, Chicago, Hl., V. St. A., Hefepräparat. Man ver
mischt ohne Anwendung von Wärme trockene Hefe mit Zucker, einem Speisefett, 
Stärke, Milchpulver u. einer geringen Menge Glycerin als Weichhaltungsmittel. (A. P. 
2 031 724 vom 13/2. 1933, ausg. 25/2. 1936.) B ie b e r s t e in .

Souren Z. Avedikian, New York, Bleichmittel zum Bleichen von Mehl u. anderem 
pflanzlichem Gut. Ein Aldehyd u. ein Säurehalogenid werden mit einem bas. Grund
stoff zu einer Paste verrührt, hierauf wird die M. getrocknet (nicht über 65°) u. ge
pulvert. Verwendet werden o-, m- u. p-Chlorbenzaldehyd, die entsprechenden Nitrobenz-, 
Bronibenzaldehyd, Chloracetaldehyd oder Vanillin; Benzoyl- oder Acetylchlorid oder -bromid. 
Als Grundstoff dienen Carbonate, Bicarbonate, Oxyde u. Hydroxyde des Na, K, Li, 
Mg, Ca. Spuren von Mn-, Ni-, Co-, Fe- oder Cu-Salzen erhöhen die Wrkg. (A. P.
2 049 888 vom 18/12. 1933, ausg. 4/8. 1936.) V ie l w e r t h .

John Kremer, Southport, Conn., Backverfahren. In einer geeigneten Vorr. wird 
der Teig durch einen Kanal gedrückt, in dem Elektrodenplatten angeordnet sind. Das 
Backen geschieht durch die beim Durchgang des elektr. Stromes im Teig selbst erzeugte 
Widerstandshitze. (A. P. 2 054 937 vom 30/7. 1932, ausg. 22/9.1936.) V ie l w e r t h .

Tropical Fruit Preserves Proprietary Ltd., übert. von: Robert Yeomans 
Whalley, Melbourne, Konservierender Überzug auf Citrusfrüchten, bestehend aus 
Vaseline oder einem ähnlichen KW-stoff, dem etwa 10°/o H3B 03, 7s0/o Na-Benzoat 
u- V8 /̂o beigemischt sind. (Aust. P. 541/1936 vom 12/2. 1936, ausg. 10/9. 
1936.) V i e l w e r t h .

Benjamin R. Harris, Chicago, 111., V. St. A., Zuckerwerk jeder Art, Speiseeis u. dgl. 
Man setzt neben Zucker u. Fett zwecks Red. der Viscosität einen Phosphorsäureester 
einer Polyoxyverb. (z. B. Glycerin) zu, bei der ein H wenigstens einer Hydroxylgruppe 
durch eine hochmolekulare lipophile Gruppe ersetzt ist; das Phosphorsäureradikal soll 
hydrophile Eigg. besitzen u. frei von an C direkt gebundenem N sein. (A. P. 2 025 985 
vom 12/2. 1934, ausg. 31/12. 1935.) B ie b e r s t e in .

Benjamin R. Harris, Chicago, 111., V. St. A., Zuckerwaren aller Art. Man setzt 
bei der Bereitung der Zuckermassen, um ihre Viscosität herabzusetzen, einen Phosphor
säureester zu, den man erhält durch Vorbehandlung eines lipophilen Körpers mit 
mindestens einer (mit P„05 reagierenden) Hydroxylgruppe, z. B. eines Diglycerids,

XIX. 1. 15



226 HXVI. N a h r d n g s -, G e n ü s z - d n d  F u t t e r m i t t e l . 1937. I.

mit P20 5, anschließende Eimv. von P20 = auf das erhaltene Prod. zwecks Bldg. eines 
Esters mit hydrophilen Eigg. n. Neutralisierung des Prod. mit NH3. (A. P. 2 025 986 
vom 3/4. 1935, ausg. 31/12. 1935.) B i e b e r s t e in .

Ireks Akt.-Ges., Kulmbach, übert. von: George Purucker, Naumburg a. S., 
Nähr- und Würzmittel. Man läßt Pentosen, z. B. Xylose, in Ggw. von W., gegebenen
falls unter Zusatz von Hexosen, auf Eiweißabbauprodd. enthaltende Stoffe, z. B. 
aus Hefe, Milch oder Malz gewonnene, einwirken, zweckmäßig unter Anwendung von 
Wärme. Der Geh. des Gemisches an Eiweißabbauprodd. kann dadurch gesteigert 
werden, daß man cs einer bakteriellen Säurefermentation unterwirft. (E. P. 448 813 
vom 8/5. 1935, ausg. 16/7. 1936. D. Prior. 8/5. 1934.) B ie b e r s t e in .

Griffith Laboratories, Inc., übert. von: Carroll L. Griffith und Lloyd A . Hall, 
Chicago, 111., V. St. A., Gewürzmischungen. Um Gewürzmischungen, die als wesent
lichen Bestandteil NaCl u. als färbendes Mittel Harzöle des span. Pfeifers enthalten, 
vor Entfärbung u. Zers, zu bewahren, werden noch Stoffe zugesetzt, die ent
stehende Säuren abstumpfen können, z. B. Stoffe, die Alkalien oder organ. Basen 
abspalten können, wie Triäthanolamin, MgO, CaC03, oder eine Pufferwrkg., wie Milch- 
pulver, Na-Citrat, Na-Tartrat, besitzen. Gleichzeitig gibt man Lecithin zu, das als 
negativer Oxydationskatalysator wirkt. Von aufgeführten geeigneten Mischungen 
wird folgendes Beispiel genannt: 217 (Teile) NaCl, 6 NaHC03, 3 Lecithin, 3,2 Glycerin,
з,2 Capsicumharze, 0,2 Ingwerharze u. 3,2 Gewürzöle, z. B. Nelkenöl. (A. P. 2 032 612
vom 16/6. 1934, ausg. 3/3. 1936.) N it z e .

Standard Brands Inc., New York, übert. von: Herbert C. Gore, Scarsdale, 
Quick Landis, New York, und Charles N. Frey, Scarsdale, N. Y., V. St. A., Kaffee- 
behandlung. Kaffee wird geröstet u. in noch w. Zustand in die Atmosphäre eines 
inerten Gases, z. B. C02, gebracht. Auch das nachfolgende Vermahlen sowie das 
Verpacken u. Lagern werden in solcher Atmosphäre, zweckmäßig unter Kühlen auf 
eine Temp. zwischen — 112° u. +50° F, durchgeführt. (A. P. 2 046158 vom 24/6.
1932, ausg. 30/6. 1936.) " B ie b e r s t e in .

Max A. Schlesinger, New York, N. Y., übert. von: David Pelton Moore, 
Avon Park, Fla., V. St. A., Behandeln von Kaffee. Die gerösteten Kaffebolmen werden 
zerkleinert, dann zwecks Entfernung der in ihnen enthaltenen Gase einem Vakuum
и. schließlich einer Behandlung mit C02 unter Druck unterworfen. Der so haltbar
gemachte Kaffee wird luftdicht verpackt. (A. P. 2 037 037 vom 6/3. 1933, ausg. 
14/4. 1936.) B i e b e r s t e in .

Smithfield & Argentine Meat Co. Ltd., London, und James Arnold Brewster, 
Buenos Aires, Fleischbehandlung. Um während der Kühllagerung (Seliiffstransport) 
das Ausfrieren von Eiskrystallen im Muskelgewebe zu verhindern, wird durch die 
Fleischstücke ein elektr. Strom geschickt. Die Widerstandswärme verhindert dann 
das völlige Durehfrieren. (E. P. 451 282 vom 13/2. 1935, ausg. 3/9.1936.) V i e l w e r t h .

Hugh E. Allen, Evanston, Hl., Pökelsalz, bestehend aus Alkalinitrat u. -nitrit, 
Mono-Na-Qlutamat, NaCl u. einem zucker- u. geschmacksstoffhaltigen Bindemittel, 
das die anderen Bestandteile zu einzelnen Körnchen verkittet. (A. P. 2 054 646 vom 
21/1. 1935, ausg. 15/9. 1936.) V ie l w e r t h .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Herbert Metzner, Altona), Trockenpökelverfahren unter Verwendung eines 
Gemisches von NaCl u. Nitrat, dad. gek., daß als Nitrat NH^-NO^ verwendet wird. 
(D. R. P. 636 438 Kl. 53c vom 28/12. 1933, ausg. 9/10. 1936.) V ie l w e r t h .

Hans Schmalfuss, Altona-Groß-Flottbek, und Hans Werner, Hamburg, Ver
arbeitung von Seetieren. Wale, Fische, Fischteile, Heringe oder Kleinfisehe werden ohne 
Zusatz von W. einer kurzen Hitzebehandlung bei Tempp. von etwa 90—96° oder einer 
osmot. Behandlung unter Zusatz von Salz unterworfen. Die nach Abtrennung der 
Fl. durch Pressen oder Schleudern erhaltene feste M. wird auf Futtermittel verarbeitet, 
während die Fl. zur Herst. von Lebensmitteln dient. (E. P. 445 275 vom 1/10. 1934, 
ausg. 7/5. 1936. D. Prior. 31/8. 1934.) K a r s t .

Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., London, und Bertram Ravenscroft 
Bostock, England, Verarbeitung von Walfleisch. Das Fleisch von Walen, Robben 
oder anderen Seesäugetieren wird in Scheiben von etwa 1— 2,5 cm Dicke geschnitten 
u. für etwa 15— 30 ^Minuten in sd. W. oder mittels Sattdampf unter Druck gekocht, 
um einen Teil des W., etwa 50%> aus dem Fleisch zu entfernen, die Eiweißstoffe zu 
koagulieren u. die Ölzellen zu zerstören. Die teilweise entwässerte Fleischmasse wird 
dann von dem W. u. ö l abgetrennt, zerrissen u. gegebenenfalls von Eisenteilen befreit.
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Durch Pressung wird darauf ein weiterer Teil des W. u. der größte Teil des Öles ent
fernt, worauf man den Rest des W. nach Zerkleinerung der M. durch Verdampfung 
zum Entweichen bringt. Zum Kochen der Fleischscheibcn können h. Leimbrühen 
oder h. Seesalzlsgg. verwendet werden. Man erhält Futtermittel von ausgezeichneter 
Beschaffenheit. (E. P. 449 499 vom 23/7. 1935, ausg. 23/7. 1936.) K a r s t .

S. M. A . Corp., Cleveland, übert. von: William 0 . Frohring, Shaker Heights, 0 ., 
V. St. A., Behandlung von Milch. Man erhitzt Milch zwecks Vernichtung der Bakterien 
u. Sporen entweder 8 Stdn. auf 212° F oder 3 Stdn. auf 235° oder l 1/ ,  Stde. auf 245° 
oder 1/2 Stde. auf 260°, ohne die Eiweißstoffe zu schädigen u. unter Vermeidung einer 
Karamelisierung. Die so behandelte Milch läßt sieh säuern, ohne daß sieh Casein
klumpen bilden. (A. P. 2 036 404 vom 4/1. 1933, ausg. 7/4. 1936.) B i e b e r s t e in .

William Cuthill Mason und William Wood Hutcheson, London, Molkenpulver. 
Molke wird zunächst im Vakuum bei einer Temp. von nicht über 156° F in einem Ver
dampfer eingedickt u. dann auf einem mit Dampf beheizten Walzentrookner verflockt, 
worauf die Vermahlung erfolgt. (E. P. 447105 vom 4/2.1936, ausg. 11/6. 1936.) B i e b .

Western Condensing Co., San Francisco, übert. von: David D. Peebles, Eureka, 
Cal., V. St. A., Casein. Magermilch wird auf etwa 130° F erhitzt, dann auf Zimmer- 
temp. abgekühlt u. mit Lab unter Rühren versetzt. Der sich bildende fern verteilte 
Caseinnd. wird abgetrennt, gewaschen u. durch Zerstäuben getrocknet. (A. P.
2 034 056 vom 18/6. 1932, ausg. 17/3.1936.) B ie b e r s t e in .

Kraft-Phenix Cheese Corp., übert. von: Forest H. Clickner, Chicago, 111., 
V. St. A., Casein. Man vermischt schnell u. innig einen auf nicht über 110° F erhitzten 
Magermilchstrom (unpasteurisiert) mit einem Mineralsäurestrom. Das Casein scheidet 
sich dabei in fein verteilter Form aus. Die Säure dringt infolge des starken Wirbels 
tief in die Quargteilchen ein u. brhigt das Casein auf seinen isoelektr. Punkt. Nach 
Abtrennung der Molke wird das Casein gewaschen u. getrocknet, vorzugsweise auf 
einen W.-Geh. von ca. 6% - (A. P. 2 044 282 vom 28/9. 1933, ausg. 16/6. 1936.) B i e b .

Hanseatische Mühlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, Gewinnung von Casein. Das 
eiweißhaltige pflanzliche Gut wird mit W. oder einer wss. alkal. Lsg. ausgezogen, worauf 
man aus dem Extrakt das Eiweiß durch Elektrolyse sich an der Anode (Graphit, 
Elektrograpliit) abscheiden läßt. Die Anodenbelastung beträgt 1 Amp./qdm. Als 
alkal. Stoffe, die dem W. zugesetzt werden, kommen Alkalien, Erdalkalien, Mg(OH)2 
Carbonate, NH3, Amine o. dgl. in Frage. (E. P. 446 967 vom 8/10.1934 u. 23/1,
1935, ausg. 4/6. 1936.) " B i e b e r s t e in .

Bernhard Nowak, Deutschland, Käse. Man gewinnt den Quarg dadurch, daß 
man die Milch nacheinander oder zusammen mit einem Sclilcimstoff wie Traganth u. 
Lab versetzt. (F. P. 800 529 vom 11/1.1936, ausg. 7/7.1936. D. Prior. 12/1.
1935.) B ie b e r s t e in .

A . A . Glotow, U. S. S. R., Futtermittel in Brikettform. Stroh, Heu, Blätter o. dgl. 
werden zerkleinert, auf 120—250° erhitzt u. gegebenenfalls nach Zusatz von Mehl, 
Schrot o. dgl. brikettiert. (Russ. P. 47 537 vom 17/1. 1935, ausg. 30/6. 1936.) R ich t.

René Cayrou, Contribution à l’étude de la pasteurisation (lu lait destiné à l’approvisionnement 
des villes ou des grands centres d’épourvus de bétail laitier. Le procédé de H. Stassano 
(stassanisation). Toulouse: Lion et Fils 1036. (147 S.) 8°.

Clarence Henry Eckles and others, Mük and milk producís. 2nd ed. London: McGraw-Hill 
1936. (399 S.) 2 1s.

Donald K. Tressler and Clifford Evers, The freezing préservation o£ fruits, fruit juices and 
vegetables. New York: Avi Pub. Co. 1036. (369 S.) 12°. 5.00.

M. W. Tuchschneid, Die kältetechnologische Verarbeitung schnellverderblicher Lebensmittel 
[Cholodil’naja technologija, dt.]. Übertr. u. neubearb. v. Eduard Emblik. Kirchhain: 
Brücke-Verl. Schmersow 1936. (XI, 506 S.) gr. 8°. M. 22.— ; Lw. M. 24.40.

X V II. Fette. Seifen. W asch- u. Reinigungsmittel. 
W achse. Bohnermassen usw.

K . Tauîel und O. Bauer, Zur Frage der Beziehungen zwischen fetten und ätherischen 
Ölen. Aus der Arbeit geht hervor, daß sich Gesetzmäßigkeiten aus dem Vork. von 
Methylketonen in äther. ölen einerseits u. dem Vork. der entsprechenden Fettsäuren 
in den fetten Ölen andererseits nicht erkennen lassen. Auch in Fetten, wie dem Lorbeer
fett u. der Muskatbutter, wo fettes u. äther. Öl zusammen Vorkommen, ergeben sich 
keine Anzeichen für eine Verknüpfung für den /?-Abbau zu Methylnonyl- bzw. Methyl-

15*
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undecylketon aus der Laurin- bzw. Myristinsäure. (Fette u. Seifen 43. 131—32. Aug. 
1936. Karlsruhe, Staatl. Lebensmittelsunters.-Anstalt d. Techn. Hochschule.) N e u .

H. Marcelet, Studien über die Stoffe, welche in den Pflanzenölen den charakte
ristischen Geschmack und Geruch hervorrufen. Vorkommen von gesättigten und un
gesättigten Kohlenwasserstoffen. Fortsetzung der Unterss. über die flüchtigen Stoffe 
bei der W.-Dampfdest. der öle, d. h. der bei der Desodorierung entweichenden Stoffe; 
es wurden die Destillate von Oliven- u. Erdnußöl analysiert. Uber die aus dem Olivenöl
destillat isolierten ungesätt. u. gesätt. KW-stoffe wurde bereits früher berichtet (vgl.
C. 1936. ü . 14B9). Die Unters, wurde durch Best. der Fluorescenz der aus dem Un- 
verseifbaren des Destillats isolierten KW-stoffe ergänzt. Es fluorescieren: Oleatridecen, 
C13H24, blau auf gelbem Grund, Oleahexadecen, C16H30, weißblau, ebenso O10Hsli, 
Oleanonadecen u. C'23ff42, Oleatricosen; Oleaoctacosen, C2SH50, fluoresciert malvenfarbig, 
C36H68, Oleahexatriaconten, grün auf kastanienbraunem Grund, C^H^, Oleatetracosan 
xi. C20H64, Oleahexacosan, malvenfarbig auf transparentem Spiegel. Während das 
Destillat der Olivenöldesodorierung ein Öl war, dessen Kennzahlen vom Olivenöl sehr 
verschieden waren u. das 4— 7,5% Unverseifbares enthielt, wurden bei der Desodorierung 
des Erdnußöles 4,5 kg pro t an Destillat erhalten, welches neben den Geruchs- u. Ge
schmacksstoffen größere Mengen mechan. mitgerissenen Erdnußöles zu enthalten 
schien. Das aus dem Destillat erhaltene braune Öl, das bei Raumtemp. einen reichlichen 
Nd. ausscheidet, hatte folgende Kennzahlen: D .28 0,911 (0,914), nn"15 =  1,4600 (1,4609), 
freie Fettsäuren 8,8 (25,0%). VZ. 188 (197), JZ. 80 (78), Unverseifbares 0,72 (0,91), 
Phytosterin 0,68 (0,86%)- — Zur Isolierung des Unverseifbaren aus den durch" den 
W.-Dampf mitgerissenen öligen Prodd. wurde das Olivenöldestillat bei 5 mm Hg dest. 
(Kp. 208°). Das so erhaltene Destillat enthielt das gesamte Unverseifbare, u. dieses 
kann wegen der höheren Konz, leichter daraus gewonnen werden als aus dem gesamten 
Öl, welches mit dem überhitzten Dampf bei der Desodorierung übergeht. Während 
aber aus dem Olivenölprod. 50% Fett abdest. werden konnten, lieferte der Rückstand 
aus Erdnußöl nur kleine Mengen Destillat (38,6 g aus 11,44 kg). Durch Verseifen 
wurden daraus 4,6 g fl. KW-stoffe erhalten von äußerst unangenehmem Geruch 
(1,8 g pro t Erdnußöl). Fraktionierte Dest. der KW-stoffe (bei 3 mm Hg) lieferte 
eine Fraktion (I), K p .3 120— 125°, nD16 =  1,4656, D .16 0,8200, JZ. (H a n u s ) 121, 
Mol.-Gew. 209; u. eine Fraktion (II), K p .3 180— 185°, nD15 =  1,4761, D .15 0,8550, 
JZ. 78, Mol.-Gew. 267, I entspricht C15H30 (Hypogäen), II C19H3a (Arachiden). I flu
oresciert mauvefarben auf goldgelbem Grund, II grünlich auf schwarzbraunem Grund. 
Die KW-stoffe aus den Olivenöl- u. Erdnußöldestillaten besitzen einen unaussprechlich 
widrigen Geschmack; nachdem die übrigen Bestandteile dieser Öl-W.-Dampfdestillate 
geschmacklos sind, müssen die KW-stoffe als die einzigen Träger des spezif. Ölgeschmacks 
u. -geruchs betrachtet werden. Nachdem die erste Geschmacksempfindung vorüber 
ist, kann man deutlich den eigentümlichen Geschmack der betreffenden Öle wahr
nehmen. (J. Pharmac. Chim. [8] 24 (128). 213—25. 1/9. 1936. Nizza.) S c h ö n f e l d .

Ulrich Gerloff, Beiträge zur Kenntnis der Zusammensetzung fetter Öle in ver
schiedenen Teilen einer Pflanze. Kennzahlen des Samenöles (17,9%; I) u. ]Vurzelöles 
(0,69%; II) der Pfingstrose (Paeonia officinalis): nn20 I =  1,4779, II =  1,4888; SZ.
I 33,1, II 45,6; VZ. I 189,4— 192,9, II 161,3— 161,7; JZ. (K a u f m a n n ) I 184,7 bis 
189,1, II 112,5— 113,9; RhZ. I 121,2— 122,3, II 85— 85,3; Unverseifbares I 0,73—0,81,
II 18— 18,5%; Gesamtfettsäuren I 94,1— 94,3, II 76,9%. Fettsäuren: nn20 I =  1,4712, 
nD40 II =  1,4679; NZ. I 215,8, II 211,0; mittleres Mol.-Gew. I 260,6, II 265,9; JZ. I 
190,5— 191,8, II 124,4—124,9; RhZ. I 123— 124, II 78,4—79,4; Hexabromidzahl 
I 48,2—50,1, II 9,8, feste Säuren I 2,48, II 18,6%; fl. Fettsäuren I 95,1, II 78,8%. Zus. 
der Säuren: Ölsäure I 23,4, II 34,5%, Linolsäure 1 35,0, II, 46,3%, Linolensäure I 39,2% 
(18% a-Linolensäure), II 3,2%. Das Samenöl kommt in der Troekenfähigkeit dem 
Leinöl nahe (Sauerstoffzahl 15,7, mit Co-Siccativ 17,8); II hatte die Sauerstoffzahl 
7. — Samenöl (14,6%, III) u. Wurzelöl (0,26%, IV) der Klette (Lappa major): III ist 
fl., goldgelb, IV grünbraun, zähfl., F. der Fettsäuren von IV 30,5—31°. Kennzahlen 
der öle: nD20 III =  1,4767, IV =  1,4848, SZ. III 8,9 IV  78,8—79,1; VZ. III 195,7 
bis 195,9, IV 132— 134,9; JZ. 147,6—148,3, IV 102,2; RhZ. III 84— 85,2, IV 66,3 
bis 67,0; Unverseifbares III 0,86— 0,91, IV 30,5— 31,8%; Gesamtfettsäuren III 94,1 
bis 94,3, IV 65,2—66,3. Fettsäuren: nD2° III =  1,4669, nD40 IV  =  1,4590; NZ. III 198,4 
bis 199,2, IV 190,3— 190,5; mittleres Mol.-Gew. III 282,3, IV 294,7; JZ. (K a u f m a n n , 
sämtlich 2 Stdn.) III 153,3— 154,0, IV 114,0— 115,2; RhZ. III 87—88,5, IV 70,7— 72,3; 
Hexabromidzahl III 0, IV 5,1— 6,5; feste Säuren III 7,0— 8,1, IV 21,4—21,6; fl. Säuren
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III 90,1—90,4, IV 75,4. Zus. der Säuren: Ölsäure III 20,4, IV 31,8%- Linolsäuro
III 69,0, IV 47,5%, Linolensäure III 3,8 (aus RhZ.), IV 2,1%- — Feiles Öl aus dem 
Holz (V) u. der Rinde (VI) der Winterlinde (Tilia cordata): aus den 6—9 cm dickcn 
Ästen einer 50— 60 Jahre alten Linde (getrocknet) wurden mit PAe. 2,9% ö l (V), 
aus der getrockneten Rinde 5,7% Öl (VI) isoliert. Aus dem äth. Extrakt von Holz 
u. Rinde scheidet sich beim Stehen ein Teil des Tiliadins aus, der Rest kann durch 
Fällen der äth. Lsg mit PAe. u. Aufnehmen des Ä.-Rückstandes in PAe. ausgeschieden 
werden. V ist eine braune Fl., VI ist eine grüne, trübe Fl. mit festen Ausscheidungen, 
öle V u. V I: n „2° V == 1,4818, VI =  1,4816; SZ. V 2,2, VI 16,6; VZ. V 168,2—168,8, 
VI 164,2—164,7; JZ. V 138,8— 139,7, VI 124,9— 126,0; RhZ. V 92,0—92,2, VI 77,3 
bis 77,8; Unverseifbares V 10,8— 10,9, VI 16,6—17,9%; Fettsäuren V 80,3, VI 70,4 
bis 72%, Oxysäuren V 2,1, VI 2,5— 3,5%. Fettsäuren: nD20 V =  1,4702, VI =  1,4687; 
NZ. V 200—202, VI 206; JZ. V 128,7— 130,1, VI 130,1— 132,3; RhZ. V 77,5—77,0, 
VI 76,8—77,2; Hexabromidzahl V 5,1, VI 7,5; feste Säuren V 14,4, VI 14,1%; fl. 
Säuren V 83,9, VI 85,6%. Zus. der Säuren: Ölsäure V 27,9, VI 25,4%, Linolsäuro 
V 57,7 VI 59,9%, Linolensäure V 1,9, VI 2,8%. Reinstes Tiliadin schied sich aus der 
äth. Lsg. des Rindenöles beim Stehen ab. Durch fraktionierte Krystallisation des 
Rohtiliadins aus Essigester wurde das Tiliadin in prismat. Nadeln vom F. 276° erhalten. 
Neben Tiliadin befindet sich noch eine andere Substanz in der Lindenrinde, die sich 
bei der Fraktionierung des Rohtiliadins aus Essigester abtrennen läßt (Nadeln aus 
Essigester u. aus Aceton, sublimiert vor dem F. in Blättchen u. Nadeln, leichter 1. in 
Essigester als Tiliadin, F. 239—-250°). Tiliadin F. 276 bzw. 282° (korr.), hat die Zus. 
CaoHsoO. Acetat, F. 296—297° bzw. 303° (korr.), Zus.: Das Tiliadin ist ein
ungesätt. Alkohol der Formel C30H48OH. Die Sommer- u. Winterlinde enthalten das
selbe Tiliadin. (Planta 25 . 667—88. 8/9. 1936. Leipzig, Univ.) Sc h ö n f e l d .

M. J. Hausman, Holzöl. Gewinnung des Holzöles in China u. Nordamerika. 
(Amer. Ink Maker 14 . Nr. 9. 17— 19. 22. Sept. 1936.) W il b o r n .

Ludvik Spirk, Die Sojabohne als Rohstoff für die chemische Industrie. Über die 
Anwendungen des Sojaöles, des Sojamehles u. der Sojaphosphatide. (Chem. Listy 
Vedu Prümysl 30. 116— 19. 134—36. 151—53. 1936.) S c h ö n f e l d .

M. Bauman und I. Grabowski, Hydratation von Sonnenblumenöl. Die früher 
(vgl. C. 1936. I. 4091) beschriebene Methode der Abscheidung des Trubs von Sonnen
blumenöl aus beschädigter Saat versagt bei ölen aus der frischen Saat. Für öle aus 
frischer Sonnenblumensaat wird folgendes Verf. empfohlen: Das unfiltrierte Rohöl wird 
erst mit 0,5%ig. H2S04 u. hierauf mit NaCl-Lsg. von 5° Be verrührt. Nach Absitzen 
wird das ö l abgezogen u. 1 Tag bei höchstens 20° stehen gelassen. Ein solches öl bildete 
nach längerem Stehen einen Satz von nur 2,5 Vol.-% . Das gut abdekantierte öl ließ 
sich gut filtrieren. Aus dem Trub läßt sich nach Erwärmen auf 70— 80° u. Ausstreuen 
von NaCl ein größerer Teil des Öles abscheiden. Das so hydratisierte öl verbraucht 
35— 40% weniger NaOH bei der Raffination u. liefert einen hellen Soapstock. Das 
hydratisierte ö l hat weit größere Haltbarkeit beim Lagern als das öl, welches nur 
filtriert worden ist. Das im Trub eingeschlossene ö l enthält Saatgut, Proteine, 1. in h., 
uni. in k. öl, nichtfette Fremdkörper, welche Vff. als „weißen Nd.“  bezeichnet haben, 
u. Phosphatide. Unter dem Einfluß der Elektrolyte quellen die Saatteilchen, Proteine 
u. Phosphatide, werden spezif. schwerer, sinken zu Boden u. reißen die übrigen Fremd
stoffe mit. Die Phosphatide gehen nahezu gänzlich in den Satz über. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 12. 237— 38. Mai 1936. Leningrad.) Sc h ö n f e l d .

A. Rasspopina, Zur Frage der Gewinnung von Sonnenblumenlecithin. Der auf 
Zentrifugen vom Rohöl abgeschiedene Trub wurde mit Aceton entfettet u. nacheinander 
mit Ä. u. A. bei 60° (zur Zers, der Verbb. der Phosphatide mit Kohlenhydraten u. 
Proteinen), dann mit Bzl. (zur Lsg. der in A. uni. Phosphatide) u. 2%ig- HCl (zur 
Extraktion der Inositphosphorsäure u. der Phosphate) extrahiert. Aus dem öl wurden 
die Phosphatide durch Extraktion mit 95%ig- A. extrahiert. Die konz. Extrakte 
wurden mit Aceton unter Kühlung gefällt. Der flockige Nd. der Phosphatide wurde 
mit Ä. gel.; nach Verdunsten des Ä. im Vakuum stellten sie eine gelbe wachsartige M. 
mit 3,34% P u. 1,1% N dar. Nahezu die Hälfte des Lecithins gelangt in den beim 
Lagern der Rohöle gebildeten Bodensatz. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino- 
shirowoje Djelo] 12. 239— 40. Mai 1936.) S c h ö n f e l d .

Leo Ivanovszky, Stoffprüfer und Forscher auf dem Wachsgebiele. Bei Wachsen 
u. wachsartigen KW-stoffen, Ozokeriten, Petrolaten u. Handelsparaffinen besteht die 
Schwierigkeit der Bewertung. Retentionstheorie des Vf.: Die Gewichtsabnahme einer
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Wachspaste durch freiwilliges Verdunsten des Lösungsm. ist abhängig von ihrer Struktur. 
Der Verdunstungsverlauf erreicht ein Minimum beim Grenzfall zwischen krystallinem 
u. kolloidem Gefüge. Es ist so möglich, Ozokerite durch Retentionsmessungen an Pasten 
aus dem zu untersuchenden Ozokerit, einem bestimmten Handelsparaffin u. einem be
stimmten Lösungsm. bei gleichblcibendem Gesamtwachsgeh. zu beurteilen. (Farben- 
Chemiker 7. 328—32. Sept. 1936. Wien.) W il b o r n .

G. Schneider und R. Folgner, Candelilla- und Raphiawachs in der Bleiche und 
Veredlung. Vff. berichten über Zus. u. Konstanten von Candelilla-(I) u. Raphia(II)- 
Wachs u. die mögliche Verwendung als Ersatz für Carnaubawachs. Da die Angaben 
über Veredlung der beiden Wachse nur gering sind, haben Vff. versucht, I u. II durch 
ehem. Bleich- u. Raffinationsverff. sowie physikal. Methoden zu veredeln. Aus den 
Verss. geht hervor, daß I nur durch Oxydation mit Chromsäure befriedigend gebleicht 
wird, während andere ehem. Mittel auf die färbenden harzartigen Bestandteile des 
Wachses ohne Einfluß sind. Physikal. Methoden sind ebenfalls ohne Einfluß. I-Bzn.- 
Lsgg. führen nach Behandlung mit Carboraffin zu brauchbaren Prodd. I-Paraffin- 
gemischo werden durch Verwendung von Fullererde oder Carboraffin in der Farbe 
stark aufgehellt, ebenso gibt die Oxydation mit H20 2 gute Erfolge, während KMn01 
weniger gut wirkt. Red. mit Hydrosulfit ohne Nachbehandlung mit Fullererde ist nicht 
befriedigend. Bei II u. II-Paraffingemischen führen physikal. u. reduktive Methoden 
nicht zum Ziel. Behandlung mit Chromsäure vernichtet das härtende Prinzip von II, 
Oxydation mit H20 2 hat nur geringen Einfluß. U.-V.-Licht erzeugt in II-Paraffin- 
gemischen einen schönen gelben Farbton. (Fette u. Seifen 43. 126— 31. Aug. 1936. 
Brünn [Brno], Inst. f. Chem. Technologie II d. Deutsch. Techn. Hochschule.) N e u .

P. A. Thiessen, J. stauif und w. Wittstadt, Einfache oder Doppelmoleküle in 
krystallisierten Seifen ? Vff. nehmen Bezug auf die Arbeit von S e c k  (C. 1936. II. 894) 
u. stellen fest, daß die Behauptung, daß bei der Herst. der krystallinen Seifenpräparate 
immer eine feste Unterlage vorhanden war, auf der die Orientierung erfolgen konnte, 
nicht richtig ist. Die von TlIIESSEN u. Mitarbeitern unteruchten krystallinen Seifen 
(von 9 C- bis 18 C-Atome) sind sämtlich frei gewachsen u. zeigten alle bei röntgenograph. 
Vermessung das Vorliegen von Doppelmolekülen. (Angew. Chem. 49. 640— 42. 29/8. 
1936. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. phj-sikal. Chemie u. Elektrochemie.) N e u .

Edmund Walter und H. Bauch, Enthärtung des Wassers mit Fällungschemikalien. 
Vff. berichten über Verss. zur Enthärtung mit Na2C03 allein u. in Verb. mit Seife, 
NaOH, Na3PO.,, Na2B40 7 -10 H20, NaF, (COOH)2 u. deren Salzen. Von diesen Stoffen 
bewirkt NaOH weitgehende Enthärtung, daneben aber auch hohe Alkalität, die sich 
bei höherer Temp. für die Faser ungünstig bemerkbar macht. Na3PO., zeigt keine 
genügende Enthärtung für zu Waschzwecken verwendete Wässer, der Alkaligeh. ist 
gering. Na2C03 ist gut brauchbar. Na2B40 7 • 10 H20  zeigt keine Enthärtung des W. 
Bleichsoda (Soda-Silicatgemisch) eignet sich gut zum Enthärten, vor allem wird das 
Absetzen von Fe- u. Mn-Verbb. auf der Wäsche verhindert. Mit NaF wurden gute 
Ergebnisse erhalten. Oxalsäure u. Oxalate zeigten zwar gute Enthärtung, bei längerem 
Stehen trat jedoch Rücklsg. des gebildeten Ca-Oxalates ein. Vff. empfehlen daher 
seifenhaltige Bleichsoda oder NaF als brauchbare Enthärtungsmm., also solche, die 
bei geringer Alkalität weitgehend enthärten u. Fe u. Mn entfernen. (Seifensieder-Ztg. 
63. 826—26. 845—46. 86&—66. 14/10. 1936.) N e u .

A. Korennowa, Gewichtsanalytisches Schnellverfahren zur Bestimmung der Fell
säuremenge in Seifen. 5 g Seife werden im Becherglas mit techn. HCl (1: 5) erhitzt bis 
zum Klarwerden der Fettsäuren. Filtration durch ein feuchtes Filter, Übertragen des 
die Fettsäuren enthaltenden Filters in dasselbe Becherglas, Verrühren mit 25 ccm Ä. 
Die äth. Lsg. wird in einen gewogenen Kolben gebracht, das Glas mit’Ä. nachgewaschen, 
der Ä. verdampft, der Rückstand bei 110— 115° getrocknet u. gewogen. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 12. 253—54. Mai 1936.) S c h ö n f e l d .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung von Fellen und 
Ölen in flüssigem oder gelöstem. Zustand mit Säuren oder säureabspaltenden Stoffen 
unter Zufügung von Salzen schwacher Säuren (Bor-, Essig-, Phosphor-, Wein-, Benzoe-, 
Oxalsäure) mit starken Basen, gegebenenfalls unter Zufügung fein verteilter fester 
Stoffe, wie Kieselgur, Bleicherde, akt. Kohle u. dgl., dad. gek., daß man während 
oder nach der Einw. der Säure eine solche Menge obiger Salze zufügt, das pn der wss. 
Phase zwischen 1 u. 7 liegt, u. mit kleinen Mengen von Sn-Salzen (SnCl2) oder organ. 
Basen (Pyridin, Chinolin, Naphthochinolin, ihren Der iw., Eiweißverbb., Gelatine, hoch-



1 9 3 7 .1. H xvu. 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 sw . 2 3 1

molekularen N-Verbb.) bzw. mit Gemischen dieser Stoffe versetzt. —  Z. B. werden 
1000 kg rohes Erdnußöl bei gewöhnlicher Temp. mit 2 kg 40°/oig- H3P04, die 0,075 kg 
SnCi, enthält, ca. 30 Min. gerührt, auf 70° erwärmt u. mit einer wss. Lsg. von 2 kg 
wasserfreiem Na2H P04 versetzt. Wenn alles gut verteilt ist, läßt man die Emulsion 
stehen. Es scheiden sich die zugefügten Stoffe u. die Verunreinigungen, wie Schleim-, 
Bitter-, Eiweißstoffe, ab, die man durch Zentrifugieren u. dgl. abtrennt. (Holl. P. 
38 952 vom 26/8. 1933, ausg. 15/9. 1936. D . Prior. 1/9. 1932.) D o n l e .

W illy Ekhard, Deutschland, Verbesserung von tierischen und 'pflanzlichen Felten 
und Ölen. Man unterwirft sie der Einw. von gärungserregenden Mikroorganismen 
(Saccharomyceten, Bacillus Delbrücki, Bacillus Leichmanni, Bacillus bulgaricus, strepto- 
coccus thermophilus usw.), die auf vergärbaren Kohlenhydraten, Bouillon, Raulin- 
Isg. u. dgl. gezüchtet werden, u./oder von Fermenten (Papain, Lab, Diastasen, Hefe) 
bei pn =  4— 7 u. Tempp. bis 50°. Als Aktivatoren bzw. Katalysatoren setzt man 
Chloride, wie NaCl, ferner Sn, Ni, ZnO, Mn-Salze, Na2S03, SnCl, usw., als Nährsalzo 
Mn SO.,, K2C03, (NH.JgPOj usw. zu. Man kann mit ultraviolettem Licht bestrahlen. 
Besonders vorteilhaft ist es (auch in Ggw. anaerober Bakterien), gleichzeitig eine milde 
Oxydation (durch Einleiten von Luft, vorsichtiges Ozonisieren, Zugabe von Per
oxyden, wie H20 2, Permanganaten) durchzuführen; durch Zugabe von akt. Kohle, 
Silicagcl usw. erzielt man gleichzeitig Bleichung. Die Mikroben u. ihre Zers.-Prodd. 
werden anschließend durch Auswaschen entfernt. Das Verf. ist für die Reinigung von 
Rohölen u. -fetten (Soja-, Erdnuß-, Lein-, Baumwollsaat-, Mais-, Rapsöl, Fischölen, 
Rinder-, Schweinefett) u. für die Verbesserung ranziger Prodd. brauchbar; letztere 
werden wieder genießbar. Auch auf ölhaltige Rohstoffe, wie Lein-, Lupinen-, Raps-, 
Baumwollsamen, ist das Verf. anwendbar; selbst aus den Preßrückständen der Öl
bereitung erhält man auf diese Weise noch ein hochwertiges Öl. —  Z. B. emulgiert 
man 1000 kg. Waltran unter Einleitung von Luft mit 100 kg einer ca. 3%ig. vergär
baren Zuckerlsg., die mit 5 kg Trockenhofe versetzt wurde. Dann setzt man 2 kg 
Na2S03 u. als Katalysator 500 g SnCl, zu, hält die M. ca. 6 Stdn. unter Einleiten eines 
starken Luftstromes bei 30°. Man unterbricht die Luftzufuhr, worauf das öl sich von 
der Gärfl. absetzt. Diese wird entfernt, das Öl gewaschen, neutralisiert, filtriert. Man 
kann die Behandlung mehrmals wiederholen. (F. P. 797 099 vom 30/10. 1935, ausg. 
20/4. 1936. D . Priorr. 2/11. 1934, 14/9. u. 19/10. 1935.) D o n l e .

National Oil Products Co., Harrison, übert. von: Andre E. Briod, Newark, 
N. J., V. St. A., Behandlung von ungesättigten Fettsäuren, ihren Estern und solche ent
haltenden Ölen usw. (Lein-, Baumwollsaalöl, Lebertran, Stearin, Talg usw.). Man setzt 
ihnen geringe Mengen partieller Äther von Polyphenolen (Monomethoxyhydrochinon, 
1-Monoäthoxypyrogallol, 1,3-Dimethoxypyrogallol) zu u. verhindert dadurch, daß die 
Oxydation autokatalyt. Charakter annimmt. Die Zusätze verlängern nicht die so
genannte Induktionsperiode der Oxydation, verursachen aber einen gleichmäßigen 
Ablauf der akt. Oxydation. Die graph. Darst. des Oxydationsverlaufes (Ordinate: 
Gew.-Zunahme in mg/g; Abszisse: Zeit in Woehen) ergibt daher eine gerade oder an
nähernd gerade Linie. Zeichnungen. (A. P. 2 050 689 vom 31/12. 1931, ausg. 11/8. 
1936.) D o n l e .

Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., Krefeld, Herstellung von Schwefelsäure- 
verbindungen aus polymerisierten ungesättigten Oxyfeltsäuren, dad. gek., daß man poly
merisierte ungesätt. Oxyfettsäuren oder solche Fette u. Öle, die derartige Polymeri- 
sationsprodd. in wesentlichen Mengen enthalten, in Ggw. von Aldehyden oder Ketonen 
der aliphat. oder aromat. Reihe unter intensiver Kühlung mit einem derartigen Über
schuß an H2SO,, behandelt, daß diese nicht nur kondensierend, sondern auch sulfo- 
nierend wirkt. Gegenüber Türkischrotölen zeichnen sich die Prodd. durch erhöhte 
Beständigkeit gegenüber Säure, Kalk u. Bittersalz u. durch gute Netzfähigkeit in alkal. 
Lsg. aus. — 100 polymerisiertes Bicinusöl u. 14 Benzaldehyd werden in 100 Trichlor- 
äthylen mit 110 H2S04-Monohydrat bei ca. 0° sulfoniert u. kondensiert. Darauf neutrali
siert, nachdem die überschüssige H2S04 entfernt worden ist. In weiteren Beispielen 
wird mit Aceton, Heptylaldehyd u. Paraldehyd gearbeitet. (D. R. P. 636259 Kl. 12 o 
vom 29/10. 1932, ausg. 6/10. 1936.) E b e n .

A. Schmitz, Düsseldorf-Oberkassel (Erfinder: P. W . Neber, Tübingen), Her
stellung türkischrotölartiger Produkte, dad. gek., daß man 1. die durch Kondensation 
von 1 Mol Phthalsäureanhydrid (I) mit 1—2 Mol Ricinusöl (II) bei Tcmpp. zwischen 
140 u. 180° erhältlichen Stoffe mit gleichen Gewichtsmengen konz. H2SO., bei etwa 
10“ sulfoniert u. in ihre Alkalisalze überführt; 2. von einem Stoff ausgeht, der erhältlich
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ist, wenn in einem der genannten Kondensationsstoffe die über 1 Mol hinausgehende 
Menge II ganz oder teilweise durch die entsprechende Molmenge eines einwertigen 
Alkohols mit mehr als 3 C-Atomen wie Butyl-, Amylalkohol oder Cyclohexanol ersetzt 
worden ist. —  93 g II werden unter Rühren mit 15 g I 8 Stdn. auf 140— 150° erhitzt, 
wobei das gebildete W. entweicht. Anschließend wird wie beschrieben, weiter ver
fahren. (D. R. P. 636193 Kl. 12 o vom 12/7.1930, ausg. 3/10.1936.) D o n a t .

The Richards Chemical Works Inc., Jersey City, N. J., übert. von: Philip 
Kaplan, Brooklyn, N. Y., V. St. A., Sulfonierung von Öl. Während der Sulfonierung 
von aliphat. Fettstoffen, wie Fettsäuren oder ihren Estern, z. B. Oliven- oder Ricinusöl, 
leitet man in das Sulfonierungsgemiseh einen gasförmigen KW-stoff mit nicht mehr 
als 5 C-Atomen, vorzugsweise der Äthylen- oder Acetylenreihe, z. B. C2H2, in Ggw. 
eines Stoffes, der wie Halogen oder gasförmige Halogenverbb. eine Verb. zwischen 
dem Ausgangsstoff u. diesem KW-stoff herbeiführt. Z. B. leitet man etwa äqui
molekulare Mengen C2H2 u. Cl2 in das Gemisch bei Tempp. nicht über 50° so lange, bis 
eine Gewichtszunahme von etwa 10% erreicht ist. (A. P. 2 052 570 vom 27/1. 1933, 
ausg. 1/9. 1936.) D o n a t .
*  Imperial Chemical Industries Ltd., London, England, Hein Israel Waterman, 
Delft, Cornelius van Vlodrop, Rotterdam, und Adrianus van Dijk, ’s-Gravenhage, 
Holland, Behandlung vitaminhaltiger Öle. Man unterwirft die öle (Lebertran) in be
liebiger Reihenfolge einer milden Hydrierung u. einer Hochvakuumdest. (10-2 bis 
10~° mm Hg), bei welcher Dest.- u. Kondensationsoberfläche etwa gleich groß u. in 
geringem Abstand voneinander angebracht sind („short-path high-vaeuum distillation“ ).
— Z. B. wird Dorschlebertran bei 60— 70° u. 120 at in Ggw. von 2—3%  Ni hydriert, 
dann bei 180° u. IO“ 3 mm Hg dest. Geschmack- u. geruchloses Prod., ausgezeichnet 
geeignet als Zusatz zu Nahrungsmitteln. (E. P. 452442 vom 21/2. 1935, ausg. 17/9. 
1936.) D o n l e .

Union Oil Co. of California, Los Angeles, übert. von Le Guay Beynon, Glen- 
dale, Cal., V. St. A., Abtrennung von Wachsen aus Ölen und Zerlegung der Wachsmasse 
in hartes und weiches Wachs. In ErdölrafTinate, die auf Schmieröle verarbeitet werden 
sollen, wird ein unter Druck verflüssigtes, für gewöhnlich gasförmiges Lösungsm. 
(Methan, Äthan, Butan, Isobutan, besonders Propan) eingeleitet; beim Nachlassen des 
Druckes findet Abkühlung u. Ausfällung einer aus hartem u. weichem Wachs be
stehenden Mischung statt. Die M. wird (durch Filtrieren, Zentrifugieren, Absitzen- 
lassen) vom Öl abgetrennt u. erneut mit dem Lösungsm., in dem nur der weiche 
Anteil des Wachses sich 1., behandelt. Das harte, ungel. Wachs wird abgetrennt, 
aus der Lsg. des weichen Wachses durch Nachlassen des Druckes ein Teil des 
Lösungsm. verdampft. Beim Abkühlen der Lsg. fällt das Wachs aus. Man kann 
die Extraktion des weichen Wachses auch mit anderen für gewöhnlich nicht gas
förmigen, selektiven Lösungsmm., wie Naphtha, Bzl., Mischungen von Bzl. u. Aceton, 
Di-, Trichloräthylm. CII„CL, durchführen. — Zeichnung. (A. P. 2 0 4 5 5 6 7  vom 
27/2. 1934, ausg. 30/6. 1936.)' D o n l e .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., übert. von: Samuel D. Gehman, Akron, O., 
V. St. A., Wachsartige Masse, bestehend aus Wachs öder wachsartigen Stoffen (Wachs, 
Paraffin, Stearinsäure, chlorierte Naphthaline u. Biphenyle) u. Umsetzungsprodd. von 
Kautschuk mit Halogeniden amphoterer Metalle, wie SnCl4, FeCl3, H2SnCle-6 H 20  
in beliebigen Mengenverhältnissen. Verwendung für Isolierungen, thermoplast. Massen, 
Verpackungsmaterial. (A. P. 2 050 209 vom 17/7.1934, ausg. 4/8.1936.) P a n k o w .

Hubert Deguide, Belgien, Herstellung von Wachs- und Bohnermassen. 40 kg Leinöl 
u. 20 kg Talg werden mit 40 kg Ba(OH), [bzw. Ca(OH)2 oder Mg(OH)2] in 40 kg W. 
bei 120° im Autoklaven verseift, die 90 kg gewonnener Ba-Seife mit 46 kg Paraffin 
(F. 50— 52°) u. 28 kg Camaubawachs auf 100° erhitzt u. in Formen gegossen. 46 kg 
dieser M. werden mit 82 kg Terpentinöl (I) bzw. 55 kg I u. 27 kg CC12 ■ CHC1 u. einem 
Farbstoff bei 100° homogenisiert. (F. P. 798198 vom 12/2.1935, ausg. 11/5. 
1936.) Sa l z m a n n .

A . A .  J. G. Wautie, Lüttich, Belgien, Seifenbereitung. Vor oder während der Ver
seifung wird den Fetten ein Mineralstoff von natürlicher Zus u. geeigneter Farbe zu
gesetzt. (Belg. P. 412146 vom 6/11. 1935, ausg. 14/4. 1936.) D o n l e .

P. Verbeeck, Berchem-Antwerpen, Belgien, Harte Seife. Man fügt eine kleine 
Menge eines aus verseiftem Cocosnuß- u. Palmkernöl bestehenden Gemisches zu einer 
Lsg. von Ultramarinblau in NaOH u. gibt die so erhaltene blaue Seife zu weißer Seife. 
(Belg. P. 411861 vom 21/10. 1935. ausg. 3/3. 1936.) D o n l e .
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Nikolaus Frank, Budapest, Kinder- und Heilseife enthält als scheuernden Zusatz 
bis zu 20% an feinem oder grobem Grieß aus entkernten Maiskolben, der mit der Seifen
grundmasse verknetet wird; daneben können Hautpflege- oder Heilmittel, wie S, 
Resorcin, Teer u. dgl. vorhanden sein. (Ung. P. 114990 vom 7/2. 1936, ausg. 1/10. 
1936.) Ma a s .

Rohm &  Haas Co., übert. von: Herman A. Bruson, Philadelphia, Pa., V. St. A. 
Herstellung von Phenolaminaldehydkondensationsproduktm. 1 Mol. Phenol (I) wird mit
1 Mol. G H fi (II) u. 1 Mol. eines sekundären Amins kondensiert. Dann wird mit einer 
seifenbildenden Säure umgesetzt. Z. B. gibt man zu 94 g I u. 125 g 36%ig. Dimethyl
amin (III) tropfenweise 100 g 30%ig. H, wobei die Temp. auf 30° gehalten wird, läßt 
24 Stdn. stehen, trennt die ölige Schicht ab, wäscht u. dest. sie im Vakuum. Man erhält 
ein farbloses öl (Kp.3 97°). Von diesem erhitzt man 15 g mit 28 g Ölsäure (IV). Es 
entsteht ein in W. 1. öl mit seifenähnlichen Eigg. Statt I können o-Kresol, 1,3,5-Xylenol, 
ß-Naphthol oder 4,4'-Dioxydiphenyldimeihylmeihan, statt III können Diäthanoiamin 
oder Triäthylentelramin, statt IV können Sulfonsäuren bzw. Schwefelsäureester von 
Lauryl-, Cetyl- oder Octadecylalkohol verwendet werden. (A. P. 2 036 916 vom 28/5.
1934, ausg. 7/4. 1936.) N o u v e l .

Konvent der unbeschuhten Karmeliten, Wien, Waschmittel, bestehend aus 
600 g Kaliseife, 350 g Marmorsand, 15 g Glycerin, 5 g Terpentinöl, 5 g Vaseline u. 
15 g Citronellöl. (Oe. P. 147 024 vom 5/12. 1935, ausg. 25/9. 1936.) Mö l l e r in g .

Shell Development Co., San Francisco, Cal., V. St. A., übert. von: Otto Diepen- 
bruck, Hamburg, Deutschland, Waschmittel, bestehend aus mineralölsulfonsaurcm 
Alkali u. raffiniertem Mineralöl in einer Menge von 5— 25% des ersteren. (Can. P. 
354 565 vom 11/1. 1934, ausg. 3/12. 1935.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Waschen von Textilmaterial. 
Um beim Waschen mit härtebeständigen Waschmitteln, namentlich bei sodaalkal. Wäsche, 
die schädlichen Einflüsse der Härtebildner des W. hintanzuhalten, werden der Wasch
flotte u-asserlösliche • Salze der Pyrophosphorsäure zugesetzt. Hierdurch werden auf
tretende Metallsalzndd. in derartige Verteilung gebracht, daß sie sich nicht fest auf dem 
Textilgut ablagern u. leicht wieder abspiilbar sind. Z. B. verwendet man zum Waschen 
eine Flotte aus W. mit 20° deutscher Härte u. 5 g Ölsäuremethyltaurid-Na, 3 g Soda, sowie
0,5 g Na-Pyrophosphat pro Liter. Zum Waschen von Weißwäsche eignet sich weiterhin 
eine Mischung aus 50 Teilen K-Salz der Octadecylschwefelsäure, 20 Na2C03 u. 15 K-Pyro- 
phosphat. (E. P. 452 649 vom 23/11. 1934, ausg. 24/9. 1936.) ’  R. H e r b s t .

Maria Ragno, L’industria dei saponi cd affini in Italia e all’ Estero, liorna: Federaz. naz.
fase, degli industrial! dei prodotti chimici 1936. (78 S.) 8°.

X V III. Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

Bernhard Teuier, Das Osmosebleichverfahren. Das Osmosebleichverf., bei dem das 
Bleichgut in einem Bottich mit gelochtem Doppelboden mit der Bleichflotte über
rieselt wird. Großer Wert ist auf gutes Vorkochen u. gleichmäßige Feuchtigkeit der 
Ware zu legen. Nicht zu fest gewickelte Kreuzspulen sind nach dem Verf. gleichfalls 
bleichbar. Vorteile der Osmosebleiche sind sparsamer W.- u. Chemikalienverbrauch, 
Schonung der Ware u. schnelles Arbeiten. (Klepzigs Text.-Z. 39. 598—99. 14/10. 
1936.) F r ie d e m a n n .

Amritlal M. Patel, Die Peroxydbleiche. Ausführliche Schilderung der HjO.,- 
Bleiche von rohen, gefärbten u. bedruckten Baumwollwaren unter besonderer Berück
sichtigung ind. Verhältnisse. (Indian Text. J. 46. 414— 20.15/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

W illy Seck, Über Dispersität und textiltechnisclies Verhalten von Stärkelösungen. 
(Fortsetzung u. Schluß zu C. 1936. I. 4639.) Bilder der Oberfläche verschiedener 
Appreturfilms. (Melliands Textilber. 17. 506— 07. Juni 1936.) S ü v e r n .

— , Die Berechtigung der Appretur. Die Appretur, die bei fast allen Faserarten 
angewandt wird, soll Gewicht, Aussehen, Griff u. Eignung für bestimmte Zwecke ver
bessern. Die Appreturflotten enthalten daher: Verdickungsmittel (Stärken, Gummi, 
Leim usw.), Weichmacher (Türkischrotöl, Talg, Wachs), hygroskop. Mittel (CaCl2, 
Glycerin), Beschwerungsmittel (Gips, Kreide, Kaolin usw.), Antiséptica (Borsäure, 
Phenol, Formaldehyd, Al- u. Cu-Salze) u. Färbemittel (Ultramarin, Anilin- u. Berliner- 
blau). (Appretur-Ztg. 28. 183— 85. 30/9. 1936.) F r ie d e m a n n .
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— , Die Appretur der echten Fouléstoffe. Techn. Ratschläge für die gesamte Ver
edelung. (Z. ges. Textilind. 39. B72— 73. 30/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

— , Waschbeständige Weißwarenappreturen mit leinenähnlichen Glanzeffehlen. Um 
Stoffen leinenartigen Glanz bei geringer Beschwerung zu verleihen, klotzt man sie 
mit einer alkal. Lsg. von Methylcellulose u. fällt dann die Celluloseverb, mit Säure aus. 
Geeignete Prodd. sind Tylose 4 SIF (fest) u. Tylose 4 SM  (in Pastenform). Man löst 
z. B. 1 Teil Tylose 4 SW  in 9 Teilen NaOH von 12° B6 u. verd. auf 20—40 g Tylose/Liter. 
Zur Ausfällung verwendet man ein Bad mit 50 ccm H2S04 u. 50 g Duisburger Na-Sulfat/ 
Liter. Appretiert man gefärbte Ware, so müssen die Farbstoffe genügend alkali- u. 
säureecht sein. (Appretur-Ztg. 28. Fachh. 3. 157— 59. 15/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

Otto Mecheels, Über die Mercerisation von Baumwolle-Zellwollemischgespinsten. 
Fortsetzung u. Schluß zu C. 1936. II. 3224. Für das Mercerisieren mit NaOH- u. mit 
KOH-Lsg. werden allgemein gültige Regehi aufgestellt. KOH-Lsg. greift nicht so 
stark in das Gefüge der Baumwolle ein wie NaOH-Lsg., die Glanzwerte von Baum
wollen, die mit NaOH u. mit KOH mercerisiert sind, weichen nicht beträchtlich von
einander ab, der Porenschluß ist bei KOH weniger vollkommen als bei NaOH. (Melliands 
Textilber. 17. 804— 06. Okt. 1936. M.-Gladbach.) Sü v e r n .

Robert N. Wenzel, Widerstand fester Oberflächen gegen Benetzung durch Wasser. 
Allgemeines über die Imprägnierung von Geweben, die wasserfest, aber luftdurchlässig 
sein sollen. Theorie der Benetzung fester Oberflächen. Neben dem verschiedenen 
Wert der Oberflächenspannungen spielt die Art der Oberfläche eine entscheidende 
Rolle: rauhe Oberflächen sind größer als glatte u. wirken daher je nach Beschaffenheit 
stärker wasseranziehend oder abstoßend. Vf. hat für eine Reihe von Fetten, Wachsen, 
Gummiarten, ehem. Prodd. u. Lösungsmm. den Berührungswinkel gemessen, wobei 
er sich der Methode nach H u n t in g t o n  (Trans. Faraday Soc. 1906. 345) mit einem 
App. mit neigbarer Platte bediente. Die Methode bewährte sieh besonders zur Prüfung 
wasserabstoßender Imprägnierungen auf Geweben, da sie nicht von der mechan. Festig
keit u. Gleichmäßigkeit des Gewebes beeinflußt wird, wie dies bei der Prüfung der 
W.-Durchlässigkeit unter Druck der Fall ist. (Ind. Engng. Cliem. 28- 988—94. Aug. 
1936.) F r ie d e m a n n .

F. Courtney Harwood, Die Frage der Schrumpfung. Allgemeine Besprechung des 
Schrumpfungsproblems, vornehmlich vom Standpunkt des prakt. Wäschers. Ge
schichtliche ubersieht. Die Wolle, ihr Feinbau, ihr Verh. beim Benetzen u. ihre 
Neigung zum Einlaufen. Chlorung als das beste Mittel zur Verhinderung des 
Schrumpfens, das Wolle durch Verfilzen erleidet. Leinen u. Baumwolle u. ihr Verh. 
gegen W. Verff., die mit „Vorschrumpfung“  arbeiten, wie das engl. „Rigmel-Verf.“  
(B r a d f o r d  D y e r s  A s s o c i a t i o n ) u . das „Sanforising“  (U. S. A.). Kunstseide w'ird 
neuerdings ähnlich wie Baumwolle behandelt. Einzelheiten im Original. ( J. Text. List. 
2 7 . Nr. 9. Proe. 333— 44. Sept. 1936.) F r i e d e m a n n .

Ernest Goulding, Textilfasern pflanzlichen Ursprungs. Übersicht über die Arbeiten, 
die im IMPERIAL I n s t it u t e  seit 1902 über im Brit. Weltreich erzeugbare Faser
pflanzen ausgeführt wurden. Flachs aus Kenya (Afrika) u. aus Cypern. Verss. zum 
Ersatz des echten Hanfs von Cannabis saliva durch ind. Sunn-Hanf (Crotalaria juncea). 
Studien über Jute. Anbauverss. mit Manilahanf (Musa texlilis). Verss. mit Sisalhanf, 
namentlich solchem aus Kenya u. Tanganyika, u. mit Neu-Seelandhanf von Phormium 
tenax. (Text. Recorder 54. Nr. 639. 26— 30. 15/6. 1936.) F r ie d e m a n n .

W . H. Gibson, Die Loslösung der Flachsfasern vom Pflanzenstengel. Übersicht 
über die baktcriolog. Röste u. die Aussichten der ehem. Röste. Kurze Erwähnung der 
Kottonisierung von Flachs u. der Verwendung der Leinenfaser in der Papierindustrie. 
( J. Text. Inst. 27. Proc. 29S—304. Juli 1936.) F r ie d e m a n n .

Lejuteux, Die chemisch-technischen Arbeitsgänge bei der Jute. Die Bleiche besteht 
aus Abkochung mit Na2C03, Bleiche mit Hypochlorit u. Nachbehandlung mit Bisulfit, 
für Hochweiß mit einer zusätzlichen H20 2-Bleiche. Das Färben geschieht mit direkten, 
bas., sauren u. Pflanzenfarbstoffen; Küpenfarbstoffe sind wregen der alkal. Rk. des 
Bades nicht ratsam. Saure u. bas. Farbstoffe färbt man mit Eg. u. Alaim, die sub
stantiven wie bei Baumwolle. Die Schlichte erfolgt in üblicher Weise mit Mehl, Kartoffel
stärke, Dextrin, Kolophoniumseife u. eventuell Erschwerungsmitteln, wie Talkum, 
Kaolin u. MgSO.,. Die Gewebeappretur geschieht mit Stärke, Dextrin, Gelatine, Seife, 
Japanwachs, Sulforieinaten u. ZnSO.,. (Rev. gén. Teinture, Impress., Blanchiment, 
Apprêt 14. 565— 67. Aug. 1936.) F r ie d e m a n n .
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Sreekandath Raman Kutty Menon, Die Chemie, der Cocosfaser. I. Allgemeine 
Untersuchung nach bekannten Methoden. Die Cocosfaser wurde in üblicher Weise durch 
Röste der Cocosnußschale rein hergestellt. Extraktion mit gleichen Teilen A. u. Bzl. 
gab nur 1,5% eines leichtschmelzenden Wachses. Zur Analyse wurden die Muster 
nicht getrocknet, sondern die Feuchtigkeit gesondert bestimmt. Cellulose wurde nach 
dem früher beschriebenen Verf. isoliert (Menon, C. 1935. II. 871), Lignin nach der 
Methode mit 72%ig. H2S04, Furfurol nach D oree  (1933) u. Uronsäureanhydrid nach 
N an ji, P aton  u . Ling (1925). Die Faser ist nitrierbar, mit KOH u. W. auf 200— 250° 
erhitzt, gibt sie viel Protocatechusäure. Extraktion mit 1% NaOH in 50%ig. A. u. 
dann mit 4%ig. NaOH ergab fast keine Hemicellulose. Pektin wird von h. Ammon- 
oxalatlsg. extrahiert nach vorheriger Extraktion mit 4%ig. NaOH; reifo Fasern geben 
fast kein Pektin, frische junge Fasern viel mehr. Die n. Faser hat meist 10% Feuchtig
keit u. (trocken) 53% Cellulose, 40,77% Lignin, 3,72% Uronsäureanhydrid, eine Meth- 
oxyzahl von 5,65 u. eine Furfurolzahl von 14,18. Die hohe Zahl für Lignin ist unwahr
scheinlich u. kann nach Vf. auf einer festen Verb. zwischen Lignin u. Hemicellulose 
beruhen. Die Analyse junger Nüsse zeigt, daß nicht Pektin u. Pentosane Stamm
substanzen des Lignins sein können, sondern phenol- u. tanninartige Prodd. (J. Text. 
Inst. 27. Nr. 9. Trans. 229— 36. Sept. 1936.) Friedem ann.

J. B. Speakman und C. A. Cooper, Die Adsorption von Wasser durch Wolle. 
Teil I. Adsorplionshysteresis. (Vgl. auch Sp e a k m a n , C. 1930. II. 2077 u. G o o d in g s ,
C. 1935. II. 1281.) Um schmiegsame, gut verspinnbare Wollfasem zu erhalten, sind 
die Feuchtigkeitsverhältnisse bei der Lagerung einerseits, beim Verziehen u. Spinnen 
andererseits so zu regeln, daß sich die Faser beim Verspinnen im Stadium der De
sorption befindet. Vf. konnte feststellen, daß zu diesem Zwecke die relative Luft
feuchtigkeit im Lager rund 18% höher sein muß als im Spinnsaal. Die Hysteresis 
fand Vf. kleiner als früher beobachtet (siehe oben), vermutlich, weil bei Raumtemp. 
statt bei 25° getrocknet wurde. (J. Text. Inst. 27. Trans. 183— 85. Juli 1936.) F r ie d e .

J. B. Speakman und E. Stott, Der Einfluß der Trockenbedingungen auf die 
Affinität von Wolle zu Wa,sser. Teil II. (Vgl. vorst. Ref.) Wird nicht mit Feuchtigkeit 
gesätt. Wolle getrocknet, so ist die W.-Wiederaufnahme um so geringer, je höher die 
Trockentemp. war u. zwar bei teilweiser, wie auch bei völliger Trocknung. Für feuchtig- 
keitsgesätt. Wolle gilt die Regel nicht, auch nicht für niedrig getrocknete u. dann 
erhitzte Wolle. Durch W.-Sättigung über Dampf kann der scharfgetrockneten Wolle 
die volle W.-Aufnahme wiedergegeben werden, während die verminderte W.-Auf- 
nahme von Wolle, die über W. auf 93° erhitzt war, irreversibel ist. Vielleicht ist dies 
letztere Verh. auf eine Veränderung der Wolle an der Disulfidbindung zurückzuführen. 
(J. Text. Inst. 27. Trans. 186— 90. Juli 1936.) F r ie d e m a n n .

J. B. Speakman und C. A. Cooper, Der Einfluß der Temperatur auf die Affinität 
von Wolle zu Wasser. Teil III. (Vgl. vorst. Ref.) Ältere Arbeiten über die W.-Ad- 
sorption von Wolle bei höheren Tempp. sind vielfach mit Unvollkommenheiten belastet, 
während G oodings (C. 1935. II. 1281) nur bei 10° u. bei 30° gemessen hat. Gerade 
zwischen 40 u. 50° aber erreicht die Walkschrumpfung ein Maximum, die Quellung 
der Wollfasern u. die Hysteresis zwischen Dehnung u. Zusammenziehung in W. ein 
Minimum. Die Widerstandsfähigkeit der Wollfaser gegen Quellung hängt mit den 
Cystinbindungen zwischen den Peptidketten zusammen; die Disulfidbindung gestreckter 
Fasern wird durch h. W. hydrolysiert (Speakman, C. 1934. I. 1581); ähnliches Verh. 
ungestreckter Fasern konnten Vff. neu nachweisen. Der genannte Angriff auf die 
Disulfidbindung hinderte die Festlegung von Isothermen über 55°; W. höherer Temp. 
hydrolysiert die Wolle unter Entstehung flüchtiger, S-haltiger Zers.-Prodd. Bei 
niedrigen Partialdrücken des W.-Dampfs zeigt sich, daß die Menge des von der Wolle 
adsorbierten W. eine lineare Funktion der Temp. ist. Bei einem Partialdruck von
0,975 zeigt die Isobare ein Minimum bei 43°, ein Beweis, daß die Quellung der Wolle 
in W. ein Minimum nahe 40° zeigt. (J. Text. Inst. 27. Trans. 191—96. Juli 1936.) Friede .

R. Cuthill, Die sorptiven Eigenschaften der Seidenfaser. (J. Text. Inst. 27. Proc. 
275—80. Juli 1936. — C. 1936. H. 2825.) Su v e r n -

S. Ponsot, Einige Versuche über das Erschweren mit Zink. Durch Behandeln mit 
SnCl2, Fixieren mit Na2HP04, Nachbehandeln mit Zn-Acetat u. Fixieren mit Na2H P04 
oder Na-Silicat lassen sich Erschwerungen von 200—240% erzielen. (Rev. univ. Soie 
Text, artific. 11. 523— 25. Sept. 1936.) Sü v e r n .

H j. Saechtling und H. Zocher, Untersuchungen vier die Feinstruktur des Holzes.
II. Teil. Die Dampfdruckemiedrigung verschiedener Flüssigkeiten bei ihrer Aufnahme
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durch Holz und Lignin. (I. vgl. C. 1935.1. 2680; vgl. auch C. 1936.1. 1145.) Die Dampf- 
druckerniedrigung von Bzl., A., Aceton, Pyridin, Methanol bei ihrer Aufnahme in ge
trocknetes natives Holz, elektrodialysiertes Holz, organ. extrahiertes Holz u. Lignin 
wird in der Weise bestimmt, daß die Gewichtszunahme bis zur Gleichgewichtseinstellung 
im Dampf der zu untersuchenden Fl. bestimmt wird. Der Sättigungsdampfdruck wird 
durch Verwendung von Silicagel verschiedener Porenweite in definierter Weise herab
gesetzt (vgl. K u b e l k a , C. 1931. II. 1394.1932.1. 2148). Die gefundenen Gesetzmäßig
keiten der Isothermen sind für Holz u. Lignin zwar gleichartig, unterscheiden sich aber 
bei den verschiedenen Fll. Es ist anzunehmen, daß die Einlagerung von Bzl., Ä. u. 
Aceton in überwiegendem Maße dem Lignin, die von W. u. Methanol mehr der Cellulose 
zuzuschreiben ist. Elektrodialyse u. organ. Extraktion haben geringen Einfluß. 
(Kolloid-Z. 72. 336— 45. Sept. 1935. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch., Inst. f. physikal. 
Chem. u. Elektrochem.) H u t h .

Katherine Frieda Bamiord und Edward Douglas van Rest, Die Beziehung 
zwischen chemischer Zusammensetzung und mechanischer Härte in der englischen Esche 
(Fraxinus Excelsior Linn.). Unterss. zeigen, daß im Eschenholz der Geh. an Cellulose 
(C r o s s -  u . B ev AN-Cellulose) von der Peripherie nach innen zum Mark hin ansteigt. 
Der Geh. an Lignin nimmt in der gleichen Richtung ab, während der Geh. von Furfurol 

■ liefernden Substanzen gleich bleibt. Die Cellulose des Hartholzes enthält weniger 
Furfurol liefernde Substanz u. mehr Hexosane als die des Marks. Für die Härte des 
Holzes ist in erster Linie der Cellulosegeh. maßgebend. D., Cellulosegeh. u. Härte 
nehmen von der Peripherie nach dem Mark hin zu. (Biochemical J. 30. 1849— 54. 
1936.) B r e d e r e c k .

W . P. K. Findlay, Der Einfluß gewisser' Kalkverbindungen auf den Verlauf der 
Holzzerselzung durch Pilze. Durch Behandeln mit CaO-W. ließ sich das Wachstum 
von H a u s s c h w ' a m m ,  Merulius lacrimans, auf Fichtensplintholz weitgehend 
unterdrücken. Die Ursache dieser Wrkg. wird auf die alkal. Rk. des gekalkten Holzes 
zurückgeführt. Das Wachstum anderer Pilze auf Fichten- u. Buchenholz wurde durch 
CaO-Behandlung kaum beeinflußt. Eichenkemholz wird durch Kalkung anfällig gegen 
Pilze, welche sonst nur Splintholz anfallen. Vf. führt dies zurück auf Bldg. von CaO- 
Tanninverbb., welche ohne schädigende Wrkg. auf die Pilze sind. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 5 5 - Trans. 103— 05. 17 /4 . 1936. Princes Risborough.) G r i m m e .

Hanns Pfänner. Holzimprägnierung. Die wichtigsten zur Imprägnierung von 
Holz als Schutz gegen Witterungs- u. Feuchtigkeitseinflüsse empfohlenen Mittel werden 
aufgezählt u. ihre Widerstandsfähigkeit gegen W.-Aufhahme in einer Tabelle angegeben. 
Es handelt sich vor allem darum, Ersatzstoffe für Leinölfirnis ausfindig zu machen, 
welche (bei tragbaren Preisen) das Holz nicht brennbarer machen. (Holztechn. 16. 
291— 92. 20/9. 1936.) Gr im m e .

Georgia Lelfingwell, Die Anwendung von Glycerin in der Papiermacherei. Glycerin 
als Hilfsmittel, um Papier weich u. hygroskop. zu machen, als Hilfsmittel bei der Iso
lierung von Cellulose aus verholzten Stoffen (H. A. B r o m l e y ) u . für einen Farb- 
nachweis von Baumwolle (BROMLEY). Nachweis u. Best. von Glycerin in Papier. 
(Paper Ind. 18. 463— 64. Sept. 1936.) F r ie d e m a n n .

H. Mallison, Dachpappe und Zinkblech. Verschiedene Anzeichen lassen Rück
schlüsse darauf zu, daß Korrosionen von Zinkblech weder durch Dachpappe noch 
durch Klebemasse hervorgerufen werden. Vf. glaubt annehmen zu können, daß dies 
vielmehr durch stehendes Regen- oder Kondenswasser oder durch saure atmosphär. 
Wässer, wie sie unter Einw. von nitrosen oder schwefligen Gasen sich bilden, geschieht. 
(Vedag-Buch 8. 111— 18. 1935. Berlin.) Co n s o l a t i .

F. Peters, Fäulniserscheinungen an Dachpappen. Durch Verss. wurde festgestellt, 
daß mit Kellerschwamm (Coniophora cerebella) infizierte Rohpappen u. mit Asphalt
bitumen imprägnierte Pappen starken Angriffen des Pilzes ausgesetzt sind, während 
mit Steinkohlenweichpech imprägnierte Pappen intakt bleiben. Überall da, wo beim 
Bau die Pappen auf nicht genügend getrocknetes Holz zu liegen kommen, besteht bei 
asphaltbituminierten Pappen die Gefahr des Faulens. (Vedag-Buch 8. 119—24. 1935. 
Berlin, Lab. der Rütgerswerke.) CONSOLATI.

H. Walther, Fäubiiserscheinungen an Dachpappen. Asphaltbitumenpappen zeigen 
bei feuchter Lagerung kontinuierliche Zerstörungen, was bei Teerpappen nicht der 
Fall ist. (Vedag-Buch 8. 125—30.1935. Schkeuditz, Lab. der „Vedag“ .) CONSOLATI.

W . Weißwange, Prüfung von Dachpappen auf Verhalten gegenüber Witterungs
einflüssen. Verschiedene Dachpappen wurden den gleichen Witterungseinflüssen aus-
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gesetzt u. nach ca. I1/., Jahren äußere u. analyt. Unterschiede festgestellt. (Vedag- 
Buch 8. 148— 59. 1935. Berlin-Dahlem.) Co n s o l a t i .

— , Die Teerdachpappe Teerit und ihre Bewährung. Verschiedene, den Witterungs
einflüssen ausgesetzte Dachpappen wurden nach 3 Jahren Liegezeit auf ihre äußeren 
u. analyt. Eigg. geprüft. Die Teeritdaehpappe zeigte die günstigsten Ergebnisse. (Vgl. 
hierzu W e is s w a n g e , vorst. Ref.) (Vedag-Buch 9. 90—93. 1936.) Co n s o l a t i .

H. Zimmermann, Einfluß verschiedener Abstreumaterialien auf die Wärmeschulz- 
Wirkung von Teerdachpappen. Eingehende Verss. haben gezeigt, daß Scliutzwrkg. 
gegen Licht- u. Wärmestrahlen sowie Lebensdauer des Streumaterials gemeinsam 
Kriterium für eine gute Dachpappe abgeben. (Vedag-Buch 9. 102— 08. 1936. Schkeu
ditz.) Co n s o l a t i .

E. Deiß, Uber Beschädigungen an Zinkrinnen und Vorstoßblechen von Bitumen-
pappdächem. Aus verschiedenen Fällen von Zinkblechzerstörungen an Dächern, die 
mit Bitumendachpappe gedeckt waren, kann geschlossen werden, daß die unter Ein
fluß von Licht, Feuchtigkeit u. Luftsauerstoff sich bildenden sauren Wässer der lang
samen Zers, des Asphaltbituinens Ursache für die Zerfressungen sind. (Vedag-Buch 9.
123—35. 1936. Berlin-Dahlem, Staatl. Mat. Prüf.-Amt.) Co n s o l a t i .

H. Walther, Bitumen und Zink. (Vedag-Buch 9. 136— 43. 1936. — C. 1936.
II. 2064.) Co n s o l a t i .

Bror Holmberg, Der chemische Verlauf des Sulfitzellstoffprozesses. Vf. diskutiert 
auf Grund eigener u. fremder Arbeiten die Konst. des Lignins, wobei seine frühere 
Anschauung (vgl. C. 1935. II. 1282) unterstützt wird durch Verss. von H e d Isn (Disser
tation), welche zeigen, daß Sulfonsäuren aus a-Phenyläthylalkohol oder Benzhydrol 
durch Erhitzung mit S02-haltigen Na-bisulfitlsgg. bei Erhitzung auf 130° erhalten 
werden. (Svensk Pappers-Tidn. 39. Sond.-Nr. 113— 18. 8/9.1936.) E. M a y e r .

van der Werth, Die allgemeinen Verfahren zur Aufarbeitung von Zellstoffablaugen 
nach der deutschen Patmtliteralur. Patentübersicht. (Zellstoff u. Papier 16. 456— 59. 
Okt. 1936.) F r ie d e m a n n .

Hilding Bergström, K . N. Cederqvist und K . G. Trobeck, Druckerhitzung von 
Schwarzlauge der Sulfatzellstoffkochung. Beabsichtigt war, die H2S -Menge festzustellen, 
die sich bei der Erhitzung auf verschiedene Tempp. bildet. Die Verss. ergaben aber 
nur sehr geringe H2S-Mengen. Die gebildeten Gase bestanden hauptsächlich aus 
Mercaptanen, C02 u. CH4. Im Original Angaben über die Art der Durchführung der 
Verss. u. über die angewandten Analysenmethoden (Tabellen u. Abbildungen). (Svensk 
Pappers-Tidn. 39. 316— 19. 15/9. 1936. Stockholm, Verkohlungslab.) E. M a y e r .

D. Krüger, Über das Warmhaltungsvermögen von Texlilmalerialien. Bei dem 
Warmerhaltungsvermögen von Textilwaren spielen Gewebeart u. -dichte, Luftschicht 
zwischen den Fasern einerseits, zwischen K örper u. Kleidungsstück andererseits eine 
Rolle (vgl. hierzu u. a. Ma r s h , C. 1930. H. 2977, Sp e a k m a n  u . Ch a m b e r l a in .
C. 1930. I. 2986 u. B l a c k  u . Ma t t h e w , C. 1934. II. 3697). V f. hat folgende Fasern 
untersucht: W olle, Viseoseseide, glänzend u . m att, Vistra, W ollstra, Aceta, glänzend 
u. m att, u. Acelan. Gearbeitet wurde m it dem  Hillschen Katathermometer nach B l a c k  
u. Ma t t h e w  (s. o.). W olle erwies sich als am günstigsten; Vistra war der Viseoseseide 
überlegen, W ollstra war natürlich noch  besser. Acelan ist besser als Vistra u. erreicht 
etwa W ollstra. M attierung m it T i0 2 verschlechtert das W arm haltungsvermögen etwas, 
für Viseoseseide lagen die Unterschiede zwischen glänzender u. mattierter W are inner
halb der Vers.-Fehler. (K lepzigs T ext.-Z . 39. 593—95. 14/10. 1936.) F r ie d e m a n n .

F. P. W . Wilsome, Synthetische Fasern gegen natürliche Fasern. Unter Hinweis 
auf die großen Fortschritte auf dem Gebiete der Kunstseiden u. die geringen auf dem 
der natürlichen Fasern hält Vf. die Zurückdrängung der Naturfasern durch die Kunst
fasern für wahrscheinlich. (Amer. Dyestuff Reporter 25- 421— 22. 10/8. 1936.) F r ie d e .

Ilario Fazzioli, Enteisenung von Kupfersalzlösungen mit einem Qehalt an orga
nischen Substanzen. E s werden die Rkk. bei dem Verf. der Se t a  B e m b e r g  S. A . 
(C. 1934. I. 316) untersucht. Vf. nimmt folgenden Mechanismus an:
1. 3 H„0 +  2 KMn04 +  3 CuSO., =  K 2S04 +  2 MnS04 +  3 Cu(OH)2 +  5 0
2. 3 H20  +  2 KMn04 +  CuS04 =  K2S04 +  Cu(OH)2 +  2 H2Mn03 +  3 0
3. H20  +  2 FeSO. +  CuS04 +  O =  Fe2(S04)3 +  Cu(OH)2
4. CeH120„ +  6 O. =  6 C02 +  6 H20
5. 9 Cu(OH)2 +  4 KMn04 +  11 MnS04 =  2 K 2S04 +  9 CuS04 +  5 Mn(HMn03)2 +  4 H ,0
6. Fe2(S04)3 +  3 Mn(HMn03)2 =  3 MnS04 +  2 Fe(HMn03)2
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Im Laboratorium gelingt es, diese llkk. in einem Arbeitsgang durchzuführen u. ein 
Fe- u. Mn-freies Filtrat zu erhalten, während im techn. Betrieb zweckmäßig zuerst 
ca. 75% des KMnOj zur 60— 70° h. Lsg. zugegeben werden, der Rest erst nach Umrühren 
(einige Min.) u. Filtrieren. Die Fällung erfolgt beim techn. Verf. in Holzbottichen, 
die Filtration in Holzpressen mit Baumwollfilter. Für 100 kg Cu werden 3 kg KMnO , 
verbraucht bei einem Cu-Verlust unter 1%. — Bisher nur im Laboratorium wurde 
die Enteisenung von Al2(S0.1)3-Lsgg. nach dem gleichen Verf. durchgeführt, die jedoch 
techn. brauchbar u. vorteilhaft zu sein scheint. (Chim. e Ind. [Milano] 18. 449— 50. 
Sept. 1936. Gozzano, Forsch. Lab. Bemberg S. A.) R. K. M ü l l e r .

H. Klötzer, Die Entschwefelung in der Viscosespinnerei. Übersicht über die Verff. 
zur Entschwefelung der rohen Viscoseseide mit anorgan. u. organ. Prodd. Technik u. 
Chemismus der Entschwefelung. (Ind. textile 53. 444—45. Sept. 1936.) F r ie d e m a n n .

— , Die Herstellung und Verwendung der „Bemberg“ -Kunstseide. Allgemeines über 
Kunstseide. Schilderung des gesamten Fertigungsganges der Kupferkunstseide. (Papier
fabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ing. 356— 58. 363—67. 4/10. 
1936.) F r ie d e m a n n .

E. K . W . Schwarz, Stapelfaser, ein wichtiger Faktor hier und anderswo. Angaben 
über die Eigg. der verschiedenen Zellwollen u. ihr Verh. in Mischungen. (Rayon Text. 
Monthly 17. 583— 85. Sept. 1936.) Sü v e r n .

Erich Wagner und Paul-August Koch, Die Caseinspinnfaser „Lanital“ . Die 
Ergebnisse physikal.-technolog. u. chem.-färber. Unterss. zweier Typen Lanitalspinn- 
faser u. eines aus Lanital gesponnenen Garns sowie die mkr. Befunde sind mitgeteilt. 
Lanitalspinnfaser kommt in keiner Weise den mechan. u. techn. Eigg. der deutschen 
Zellwollen gleich, hinsichtlich der Festigkeitseigg. ist eine Verbesserung gegenüber 
der ersten ToDTENHAUPTsclien Caseinscide nicht erreicht. (Klepzigs Text-Z. 39. 618 
bis 621. 21/10. 1936. Wuppertal-Barmen.) S ü v e r n .

W . Garner, Mikrochemische Methoden für Textilien. Zusammenstellung der den 
Textilchemiker interessierenden mikrochem. Nachweisverff. u. Analysenmethoden. 
(Text. Manufacturer 62. 68— 70. 111. 1936.) F r ie d e m a n n .

Everett W . Melson, Optische Instrumente in der Textilindustrie. Mikroskope, 
Binokulare, Polarisationsmikroskope u. Vorrichtungen zur Mikrophotographie u. zur 
Projektion (Herst.: B a u s c h  & Lomü O p t ic a l  Co.). Verwendung der Instrumente 
zur Faser- u. Gewebeprüfung, zur Feststellung der Faserreife u. zum Studium des 
Feinbaus der Fasern. (Cotton 100. Nr. 9. 55— 58. Sept. 1936.) F r ie d e m a n n .

K . Stirm und H. P. Zoeppritz, Dauerprüfung und Ermüdung von Gespinsten.
H. Teil. (I. vgl. C. 1936. I. 4515.) Die Prüfmaschine, der Einfluß der dynam. Dauer- 
beanspruchung auf Festigkeit u. Formänderungsarbeit sowie auf die elast. Eigg. der 
Gespinste ist besprochen. (Melliands Textilber. 17. 555— 58. Juli 1936. Wuppertal- 
Barmen.) Sü v e r n .

John Comell, Kontrolle in der Herstellung und Verwendung von Papier. Allgem eine 
Gesichtspunkte, aufgestellt vom  CENTRAL G r a d in g  COMMITTEE der AMERICAN 
P u l p  a n d  P a p e r  A s s o c ia t io n . (Paper Mül W ood  Pulp News 59. N r. 38. 7— 8. 
19/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

W . H. Howe, Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts auf der Papiermaschine. Eigg. u. 
Anwendung des Verigraph der F o x b o r o  Co . Der Verigraph hat die Gestalt einer 
Büchso, die mit einer offenen Seite der Papierbahn hinter der letzten Trockenwalze 
anliegt u. zwei Meßelemente mit einer besonderen liygroskop. Substanz enthält. Die 
Feuchtigkeit der Meßelemente gleicht sich genau derjenigen der Papierbahn an u. 
wird elektr. durch Änderung der Kapazität gemessen u. auf eine Zeiger- u. Sehreibvorr. 
übertragen. (Paper Mill Wood Pulp News 59. Nr. 38. 28. 31—32. 19/9. 1936.) F r i e d e .

E, Munds. Wasserstoffionenkonzentration, Bestimmungsmethoden und pu-Werte in 
der Papier- und Zellstoffindustrie. Vf. teilt eine Reihe von pH-Messungen mit, die mit 
der Chinhydronelektrode an verschiedenen Papieren ausgeführt wurden. Messungen, 
bei denen die Papierproben k. u. unextrahiert um die Elektrode gewickelt wurden, 
zeigten, außer bei 10% Papier, nur geringe Schwankungen; wird statt Leitfähigkeits
wasser (pH =  6,93) n-KCl genommen, so verschieben sich die pH-Werte etwas nach 
der alkal. Seite. Wird das Papier h. mit n-KCl extrahiert, so liegen die Werte etwas 
mehr nach sauer hin als bei wss. Extraktion; vorherige Trocknung des Papiers bei 
110° macht ganz wenig aus. Bei wss. Extraktion während 20 Min., 1, 2 u. 3 Stdn., 
fand Vf. im Gegensatz zu K. H a u g , daß die Dauer der Extraktion keinen so großen 
Einfluß hat, wie H a u g  annimmt, daß vielmehr bei langer Kochdauer nur eine ganz
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unwesentliche Verschiebung nach der sauren Seite eintritt. Der pn-Wert kann mithin 
als maßgeblicher Kennwert für die Beschaffenheit eines Papiers herangezogen werden. 
(Papierfabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ing. 361— 63. 4/10. 
1936.) F k ie d e m a n n .

Paul R. Eastwood, Bleichbarkeitsprüfung in Beziehung zur Sulfitkochung. Eigg. 
u. Ausbeute des Zellstoffs hängen vom Aufschluß ab, der bei der Kochung erzielt wurde. 
Den Aufschluß nach H a g g l u n d  (C. 1931. H . 793) durch Best. des Lignins zu ermitteln, 
ist nicht zweckmäßig, da leicht bleichbare Stoffe nur rund 3%  Lignin haben. Nach 
RAUCHBERG (C. 1932. I. 2656) ist aber der Ligningeh. dem Chlorbedarf des Stoffes 
direkt proportional. Als besten Bleichtest wählte Vf. den nach J o h n  u. P o p p e  (C. 1934.
II. 3200). Vf. fand einen CL-Verbrauch von 1 g auf 0,379 g Lignin, gegen 1 g auf 1,026 g 
Lignin bei R a u c h b e r g  (s. o.). Diese Unterschiede beruhen auf verschiedener Arbeits
weise u. Ligninbest. u. auf verschiedenem Weißegrad. Den Ausbeuteverlust während 
einer modernen 2-Stufenbleiche fand Vf. in Übereinstimmung mit R a u c h b e r g  (s. o.) 
gleich rund 0,9-mal dem %-Satz CI,, den der Stoff verbrauchte. Kochverss. zeigten, 
daß die Zeit zur Aufheizung des Kochcrs von 110° auf die Maximaltem p. mindestens
3 Stdn. u. 50 Min. betragen soll, weil sonst splitterreicher Stoff von geringer Berst
festigkeit entsteht. Vf. zeigt in Kurven, daß durch Ermittlung des Bleichbedarfs die 
zu erwartende Zellstoffausbeute mit ±0 ,35%  Fehler (vom trockenen Holz gerechnet) 
für die verschiedensten Kochungen berechnet werden kann. Zu schwere Bleichbarkeit 
bedeutet vermehrten Chlorbedarf, zu leichte geringe Zellstoffausbeuten. (Paper Trade J. 
103. Nr. 13. 31— 35. 24/9. 1936.) F r ie d e m a n n .

W . P. Drewing und M. J. Joffe, Betriebsanalyse von Acelylcellulose. Über die 
Best. der Viscosität, Stabilität u. des Acetyl- u. H2SO.,-Geh. Die Stabilität wird am 
besten gemessen an der Verfärbung der erhitzten Acetylcellulose, die bei einer Ab
spaltung von mehr als 0,1—0,2% Essigsäure auf tritt. (Ind. organ. Chem. [russ.: Promy- 
schlennost organitscheskoi Chimii] 1. 226—33. 1936.) H a n n s  Sc h m id t .

A. Stuart Hunter, Glanzmessung von Kunstseidegarnen. Die Verwendung des 
Du P on t LUSTER-Meters ist geschildert. (Rayon Text. Monthly 17. 609— 10. Sept. 
1936.) ____ ___________  Süvern.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Textilhilfsmittel. Vgl. F. P- 
770 636; C. 1935. I. 2445. Nachzutragen: %  kg Casein wird mit 75 g Ca(OII)2 u.
2 1 W. im Rührautoklav bei 150—160° zu einem Peptidgemisch abgebaut. 400 g einer 
so erhaltenen 40%ig. Lsg. werden mit 250 g Sojaölfettsäurechlorid u. der nötigen Menge 
NaOH kondensiert. —  Als Ausgangsstoff kann man ferner mittels Pepsin abgebautc 
Gelatim,. die anschließend 5 Stdn. mit verd. HCl auf 115— 120° erhitzt ist, verwenden. 
(Schwz. P. 184167 vom 23/3. 1934, ausg. 1/8. 1936. D. Prior. 24/3. 1933. Zus. zu 
Schwz. P. 178534; C. 1936. I. 5591.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., übert. von: Ludwig Orthner, 
Leverkusen, und Georg Meyer, Köln-Mülheim, Textilhilfsmittel. Durch Hydrolyse 
von Proteinen gewonnene Polypeptide mit 1— 5 Peptidgruppen werden mit organ. 
Verbb. acyliert, welche Säureradikale, insbesondere Reste höherer aliphat. Carbon
säuren, Sulfon- oder Sulfamidsäurereste aufweisen. (Can. P. 353 820 vom 24/3. 1934, 
ausg. 29/10. 1935. D. Priorr. 24/3. u. 2/9. 1933.) Sa l z m a n n .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Berlin, Textilhilfsmittel, bestehend aus 
Kondensationsprodd. von Eiweißabbauprodd. (z. B. Lysalbinsäure) mit Verbb. der 
Zus. Halogen-CO- R- Y- R ' worin R  =  Alkylen, Arylen, R ' =  KW-stoffrest, z .B . 
N-Lauroylphenylaminoessigsäurechlorid, Dodecylsulfoessigsäurechlorid, cu-Piperidino- 
undecylensäurechlorid, a-Phenylthiolaurinsäurebromid, N-Dioctyladipinsäuream id- 
chlorid, -N,N-Dodecyl-p-toluolsulfonylaminoessigsäurechlorid. (E. P. 450 515 vom 
16/1. 1935, ausg. 13/8. 1936. D. Prior. 31/1. 1934.) A l t p e t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Äthern und Estern aus Paraffinwachs (I). Halogeniertes I wird mit Stoffen der Formel 
R— 0 —M umgesetzt, wobei M ein einwertiges Metall oder ein Äquivalent eines mehr
wertigen Metalls u. R  den Rest eines Alkohols R '—OH oder einer Säure R " —COOH 
bedeutet; dabei ist R ' eine gesätt. oder ungesätt. aliphat., araliphat. oder cycloaliphat., 
gegebenenfalls sauerstoffhaltig substituierte u. R "  eine gesätt. oder ungesätt. aliphat., 
araliphat., aromat. oder cycloaliphat., gegebenenfalls sauerstoffhaltig oder anders, 
z. B. durch N 02-Gruppen substituierte Gruppe. Die Umsetzung findet vorteilhaft in 
Ggw. eines Katalysators statt. —  37 Teile monochloriertes I  u. 10 K-Acetat werden zu
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50 Eg. gegeben u. die Mischung wird 40 Stdn. unter Rückfluß auf 130° erhitzt. Nach 
dem Lösen in Bzl. u. Ausziehen mit W. wird das Bzl. abdest. Das ?mc/jsartige Erzeugnis 
hat den Kp.j 240—260°. Die Stoffe sind Textilhilfsmittel. (E. P. 453 522 vom 13/3.
1935, ausg. 8/10. 1936. A. Prior. 13/3. 1934.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung wasserlöslicher 
Salze von Iminoäthem, Iminothioäthem oder Amidincn. Man setzt eine Mischung von 
mindestens 2 aliphat. oder cycloaliphat. Nitrilen, von denen mindestens eins mehr 
als 8 C-Atome enthält, mit Verbb. der Zus. R -X , worin R  einen aliphat., aromat. oder 
hydroaromat. Rest, u. X  OH, SH, NEL, oder NH-Alkyl bedeutet, in Ggw. einer Säure 
um. LI. Salze von Amidinen erhält man auch durch Rk. eines Salzes des entsprechenden 
Iminoäthers mit NH3, primären, sekundären Aminen [z. B. Butylamin (I)]. — 
Z. B. werden 255 (Teile) einer katalyt. aus Handelsstearinsäure (die ca. 55°/0 Stearin
säure 40% Palmitinsäure u. 5%  Ölsäure enthält) u. NH3 gewonnenen Nitrilmischung (II) 
mit 74 wasserfreiem n-Butanol gemischt, in die Mischung bei 20, dann 15, dann 10° HCl 
eingeleitet, bis 40 Teile absorbiert sind. 250 eines Imino-n-butylätherhydrochlorids, 11. 
in W. —  Weiter werden umgesetzt: Nitrilmischung, die aus Cocosnußölfettsäure, 
Kp.,, 100— 200°, gewonnen wurde, u. welche 65% Laurin-, 21% Myristin-, 8%  Palmitin- 
u. 6% Stearinsäurenitril enthält, mit A.; der hierbei gewonnene Iminoäther mit NH,,C1, 
wobei man ein Amidinhydrochlorid erhält; II mit Äthylmercaptan bzw. I; die bei 2 mm 
Hg zwischen 100 u. 105° sd. Fraktion aus der Palmkernölfettsäurenitrilmischung mit 
Äthylenchlorhydrin bzw. Methanol; Palmkernfettsäurenitril, Kp.s 115— 130°, mit Cyclo- 
hexanol zu einem Iminocyclohexylätherhydrochlorid usw. — Textilhilfsmittel. (E. P. 
448469 vom 13/12. 1934, ausg. 9/7. 1936. D . Prior. 13/12. 1933.) D o n l e .

Äceta G. m. b. H., Deutschland, Oxyalkylierte Stichstoffverbindungen, die im Oxy. 
alkylrest außer der OH-Gruppe einen austauschbaren Rest enthalten. Man neutrali
siert z. B. 1 Mol Piperidin mit 9/ 10 Mol 5-n. HCl u. rührt bei 40° 1 Mol Epichlorhydrin (I) 
ein. — Eine Lsg. von 13,3 (Teilen) Äthylendiaminhydrochlorid in 50 W. versetzt man 
mit 55,5 I u. rührt 16 Stdn. —- Zu 55,42 Dodecylaminhydrochlorid in 500 W. setzt 
man 46,25 I bei 50°. — Eine wss. n-Lsg. von Tetraoxyäthyläthylendiamin wird 12 Stdn. 
mit 2 Mol I verrührt. — Als Ausgangsstoffe sind weiter genannt: Triäthylentetramin, 
Olykokoll, N H ß l u. a. m. Die erhaltenen Prodd. lassen sich immittelbar oder nach 
weiteren Umwandlungen (Rk. mit Aminen, Alkoholaten, Mercaptiden, Sulfiten, Thio- 
sulfaten usw.) als Textilhilfsmittel verwenden. (F. P. 800 334 vom 30/11. 1935, ausg. 
2/7.1936. D. Prior. 30/11.1934.) A l t p e t e r . '

America Enka Corp., übert. von: Aleidus G. Bouhuys, Enka, N. C., V. St. A., 
SMichten von Kunstseide für Kreppzwimung. Die auf durchlöcherte Spulen frisch 
gesponnene, gewaschene u. entschwefelte Kunstseide wird ohne Umspulen unter 
Druck oder Vakuum mit einer Schlichte aus z. B. 3,8% sulfoniertem Cocosnußöl (Mineralöl
o. dgl.), 0,85% Stärke (Gelatine oder Seife) u. 95,35% W. bzw. 0,3% sulfoniertem Wachs 
versehen. (A. P. 2 039 279 vom 18/5. 1934, ausg. 5/5. 1936.) Sa l z m a n n .

Kalle & Co. A . -G . ,  Wiesbaden - Biebrich, Stärkecibbuuendes Enzympräparal, 
geh. durch einen Geh. an Oxydationsmitteln, wie Perborat, Alkalichromat oder 
HoO». —  Man mischt 5 (kg) Pankreatin, 70 NaCl, 10 Na2SO., u. 15 K B 03. Die 
Lsgg. können zum Entschlichten verwendet werden. (Schwz. P. 180 377 vom 14/11. 
1934, ausg. 2/1. 1936. D. Prior. 18/12. J933.) Seiz.

Run-Ban Co., Steubenville, O., übert. von: Forrest J. Major, Ocean Park, 
Cal., V. St. A., Appreturmillel. Zur Herst. werden benutzt 1. eine Lsg. von Na- u. 
Triäthanolaminseifen, insbesondere ölsäureseifen, u. 2. eine Lsg. von Harz u. koagu
liertem Kautschuk in einem organ. Lösungsm. In Ggw. von freiem Triäthanolamin wird 
die Lsg. von Kautschuk u. Harz in der Seifenlsg. emulgiert. Die Lsg. soll etwa 0,1 bis 
2%  Kautschuk, 1—8%  Harz, 5— 20% Seife u. organ. Lösungsm. in solchen Mengen 
enthalten, daß eino klare, mit W. emulgierbare Lsg. von Kautschuk u. Harz gebildet 
werden kann. Statt Harz kann auch Wachs, wie Bienen-, Camauba-, Montanwachs 
angewendot werden. Bei der Appretur werden die Gewebe, insbesondere seidene Ge
webe, mit der Emulsion getränkt u. dabei wird die Emulsion angesäuert. Es können 
auch in Alkalilsgg. gel. Harze benutzt werden. (A. P. 2 049 618 vom 22/12. 1934, 
ausg. 4/8. 1936.) N it z e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 31., Wässerige Dispersionen von 
hochmolekularen Fettmureanhydriden durch Vereinigen von Gemischen der Anhydride 
u. freien Fettsäuren mit bas. seifenbildenden Stoffen. Z. B. 200 Stearinsäureanhydrid (I) 
u. 40 Ölsäure (II), SZ. 200, unter Rühren in 220 einer 10%ig. Lsg. von Triäthanolamin



1 9 3 7 . I .  H ITin. F a s e r -  tj. S p i n n s t o f f e .  H o l z .  P a p ie r .  C e l l u l o s e  u sw . 2 4 1

(III) eintragen, auf 10000 verdünnen. Die haltbare Emulsion dient z. B. zum Wasscr- 
festmachen von Viscosekunstseide. — 10 I, 8 Bzn., Kp. 120— 140°, u. l 1/2 II lösen u. 
in Lsg. von 0,825 III in 9 W. einrühren, 100 k. W. zugeben. Emulsion eignet sich zum 
Wasserfestmachen von Baumwolle. Statt III auch Diäthanoiamin, Oxyäthylmorpholin, 
n-Butyldiäthanolamin. (E. P. 451300 vom 23/4. 1935, ausg. 3/9. 1936.) A l t p e t e r .

Peter Cooper Corp., übert. von: John R. Hubbard, Gowanda, N. Y., V. St. A., 
Wasserdichtmachen von Papier, Geweben u. dgl. Man behandelt die mit Proteinen 
(Leim, -färben) überzogenen Stücke mit einer Lsg. von z. B. 100 W., 10 A12(S04)3, 
27a—5 Na-Aeetat, 2 Borax (pn etwa 4,1) oder 100 W., 10 A1C13 (krystallin.), "41/2— 5 
Na2C03 oder Borax. (A. P. 2 043 324 vom 10/7. 1934, ausg. 9/6. 1936.) A l t p e t e r .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von gesteiften Kleidungsstücken, insbesondere 
von Kragen, Manschetten, Oberhemden u. dgl. Ein z. B. aus Celluloseacetatfäden 
bestehendes Gewebe wird mit einer Lsg. von Dimethylphthalat in Bzl. getränkt, bis 
es 75% seines Gewichts an Weichmachungsmittel aufgenommen hat, zwischen zwei 
Baumwoll- oder Leinwandlagen gebracht, mit W. angefeuchtet u. auf einem Kalander 
h. verpreßt. Die Zwischenschicht kann auch in Gestalt einer 0,0125— 0,075 mm starken 
Folie aufgebracht werden, oder statt dessen ein Gewebe aus nichthermoplast. Fäden 
verwendet werden, das mit fein verteilter Cellulose, einem Weichmacher u. wasser
löslicher Methylacellulose bzw. Traganth oder Gummi arabicum versehen worden ist. 
Aus diesen Stoffen können auch Hüte, Mützen, Einlagen für Krawatten, Jacken, 
Handschuhstulpen u.dgl. gefertigt werden. (F. P. 794642 vom 7/9.1935, ausg. 
21/2.1936. A. Prior. 13/9.1934.) Sa l z m a n n .

Raybestos-Manhattan Inc., übert. von: Clarence B. White, V. St. A., Stock
flecksicheres kautsclmkiertes Gewebe. Gewebe wird mit dem Acetat einer seltenen Erde, 
wie La, Nd, Pr, Ce usw. in wss. Lsg. getränkt. Nach dem Trocknen wird die seltene 
Erde auf der Faser als Oxyd oder Hydroxyd durch wss. NaOH niedergeschlagen. Das 
so behandelte Gewebe ist sicher gegen Stockflecke u. kann in üblicher Weise kaut- 
schukiertwerden. (A. P. 2 045 738 vom 13/10. 1934, ausg. 30/6.1936.) Ov e r b e c k .

British Cellanese Ltd., George Holland Ellis und Emest William Kirk, 
London, Erzeugung des Knirscheffektes auf Natur- oder Kunstseiden durch Behandeln 
des Stoffes entweder mit einem Salz einer polybas. organ. Säure u. eines amphotere 
Oxyde bildenden Metalls, z. B. einer 0,2%ig. Titankaliumoxalatlsg., oder einem Imid 
einer polybas. organ. Säure, z. B. einer 0,5% Phthalimidlsg., u. anschließendes Färben 
mit einem Farbstoff der 1,4-Diaminoanthrachinonreihe. (E. P. 445193 vom 28/9.
1934, ausg. 7/5. 1936.) S chindljor .

R. H. Comey Brooklyn Co. Inc., übert. von: Paul Van A . Comey, Brooklyn, 
N. Y., V. St. A ., Bleichen von insbesoiidere Baumwolle im Dauerbetrieb. Die Gewebe 
werden mit einer H20 2-Lsg. (25—30 Vol.-%) unmittelbar benetzt, von überschüssiger 
Fl. befreit, dann noch feucht mit NH3-Dämpfen behandelt. Die Menge der letzteren 
wird so bemessen, daß je cbm des Rk.-Raumes 165 ccm NH3-Lsg. 26° Be verdampft 
werden. (A. P. 2 037119 vom 31/7. 1933, ausg. 14/4. 1936.) A l t p e t e r .

John Abbott, Everett D. Chadwick und Marcus B. May, Winchester, übert. von: 
William Beach Pratt, Wellesley, Mass., V. St. A., Verbessern von ungebleichter Baum
wolle. Man erhitzt eine Lsg. von 2 Teilen NaOH u. 5 HCHO 40%ig. in 100 W., wobei 
sie eine dunkelbraune Farbe annimmt. Hiermit werden die Baumwollwaren getränkt, 
abgequetscht u. dann mit einem Oxydationsmittel, wie Na- oder Wasserstoffperoxyd, 
Ca(OCl)2, Cl„ o. dgl. nachbehandelt. (A. P. 2 040 795 vom 15/7. 1932, ausg. 12/5. 
1936.) A l t p e t e r .

J. Weston Allen und Everett E. Kent, Newton, Mass., und Henry W . Packer, 
Wellesley, Mass., übert. von: Arley C. Whitford, Alfred, N. Y., V. St. A., Gewinnung 
von Cellulosefasermaterial aus Manila- oder Sisalhanf, Neuseelandflachs u. anderen 
Hanf- u. Flachsarten, die einen hohen Geh. an Faserbindemitteln enthalten. Das Aus- 
gangsfasermaterial wird in eine schwach alkal. Lsg. von Na2S03, die z. B. 0,2—0,5% 
einer gut getrockneten Neutralsoife, 0,5— 1,0% Na2C03-10 H20  u. 0,2—0,75% Na2SÖ3 
enthält, getaucht u. im offenen Gefäß gekocht, bis das Material sich zerfasern läßt. 
Dauer 2b—  45 Min. Das Fasermaterial wird dann gewaschen, entwässert u. getrocknet. 
(A. P. 2 048 719 vom 29/6. 1932, ausg. 28/7. 1936.) M. F. Mü l l e r .

Pinchus Mucha, Irvington, N. J., V. St. A., Schützen von Kleidungsstücken gegen 
schädigende Insekten, wie Motten, durch Verwendung von Stoffen, die eine nicht
leuchtende insektenanlockende Farbe, wie rot oder blau, aufweisen u. mit einem In- 
sekticid getränkt sind, z. B. mit einer (neutral reagierenden) Lsg. von As20 3 (1 Teil)

XIX. 1. 16
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u. Na2C03 (3 Teile). Diese so hergerichteten Stoffe werden zum Einhüllen oder Über
decken der Kleidungsstücke benutzt. Es können auch kleinere Stücke dieser Stoffe 
an dio Kleidungsstücke angeheftet werden. (A. P. 2 017159 vom 31/1.1934, ausg. 
15/10. 1935.) Gr ä g e r .

Wallwood Corp., New York, N. Y., übert. von: Harold H. Griffin, Ridgewood, 
und Alfred Burgeni, East Orange, N. J., V. St. A., Verminderung des Arbeiters von 
Holz. Zwecks Entfernung der nicht aus Cellulose bestehenden Holzbestandteilc wird 
das Holz mit einer Alkali-, wie NaOH- oder KOH-Lsg., behandelt, worauf zwecks 
Wahrung der Holzstruktur eine Säurebehandlung, z. B. mit Ameisensäure oder H2SOä 
folgt u. das Holz getrocknet wird. Dann wird das Holz mit Glycerin oder einem anderen 
hygroskop. Mittel, wie Glykol oder andere mehrbas. Alkohole, mit Hilfe eines flüch
tigen Lösungsm. getränkt, worauf das Lösungsm. verdampft wird. Vor der Impräg
nierung mit Glycerin kann das Holz zweckmäßig mit einem nichthygroskop. Mittel, 
wie Paraffin oder Bienenwachs, z. B. in Äthylenglykolmonoäthyläther gel., impräg
niert werden. (A. P. 2 045 350 vom 8/1. 1936, ausg. 23/6. 1936.) G r ä g e r .

Marjorie G. Snelling, Allentown, Pa., V. St. A., Behandlung von Holz. Zur Er
zielung gleichmäßig harter Holzoberflächen wird die glatte Oberfläche mit 2—30%ig. 
wss. Lsg. von Stoffen behandelt, die auf die weichen Faserteile der Jahrringe quellend 
einwirken. Diese Lsgg. haben zweckmäßig einen pn-Wert, der vom pa-Wert des Holzes 
wesentlich abweicht. Verwendbar sind z. B. verd. Lsgg. der Ameisen-, Essig-, Pro
pion-, Butter-, Citronen-, Wein-, Trichloressig-, Oxal-, Maleinsäure, HCl, H2S04, 
HN03, H3B 03, Alkalien, NH3, Alkali- oder NH4-Salze schwacher Säuren, SnCl3 oder 
ZnCl2; besonders wird eine wss. Lsg. von 5%  Essig- u. 5% Citronensäure verwendet. 
Die aufgequollenen Holzteile werden mit Hilfe von Sand- oder Schmirgelpapier oder 
Bimsstein abgeschliffen, worauf die Holzoberfläche mit der Lsg. eines härtbaren 
Mittels, wie wss. oder alkoh. Lsg. von Schellack oder eines natürlichen oder Kunst
harzes behandelt wird, die in die erweichten Holzschichten leicht eindringt. Zwecks 
Härtung u. Vertreibung der Lösungsmm. wird die Holzoberfläche schwach erhitzt. 
(A. P. 2024257  vom 27/1.1934, ausg. 17/12.1935.) G r ä g e r .

Hermann Gamper, Schweiz, Erhöhen der Widerstandsfähigkeit von Holz, durch 
Kochen des Holzes in einer Leimlsg. u. in einer Seifenlsg. entweder gleichzeitig oder 
nacheinander, welcher Behandlung ein Kochen in einer NaCl-Lsg. voraufgehen kann. 
Der Leimlsg. kann gegebenenfalls Gelatine zugesetzt werden. Z. B. wird das Holz
3 Stdn. in einer l,4°/0ig. NaCl-Lsg. gekocht, der nach der 1. Stde. 1,3% harte Seife 
u. nach der 2. Stde. 0,55% Leim zugesetzt wird. Das so behandelte Holz wird zweck
mäßig im C02-Gasstrom bei 100° getrocknet. Es hat die Eigg. von Hickoryholz u. 
ist zur Herst. von Sclmeescliuhen, Radfelgen, Hammer- oder Axtstielen u. Flugzeug
konstruktionen geeignet. (F. P. 789 881 vom 10/5.1935, ausg. 7/11. 1935. Schwz. 
Prior. 11/5.1934.) Gr ä g e r .

Paul Schürch, Madretsch b. Biel, Schweiz, Härten von Holz. Vier-, sechs- oder 
mehrkantiges Hartholz wird in einer Lsg. eines Bindemittels, wie Harz (1 Gewichtsteil) 
in W. (10), der noch Soda zwecks schnelleren Erweichens des Holzes zugesetzt werden 
kann, gekocht (etwa 60 Minuten), in feuchtem Zustande in Metallformen gepreßt, 
darauf in diesen Formen zwecks Trocknung erhitzt u. dann abgekühlt. (Schwz. P. 
184 937 vom 20/12. 1935, ausg. 1/9. 1936.) Gr ä g e r .

Jules Herberger, Frankreich, Behandlung von Holz für Musikinstrumente. Um 
dem Holz gute Resonanzeigg. zu geben, wird es zwecks Auslaugung der harzigen Holz
inhaltsstoffe längere Zeit (einige Tage) mit Bzn. (z. B. durch Einlegen) behandelt. 
Das Holz, das beim Bau von Musikinstrumenten verwendet wird, aber eine Resonanz 
nicht aufweisen, d. h. beim Spielen des Instruments in keiner Weise mitschwingen 
soll, wird mit einer Lsg. von Fettstoffen, wie Paraffin oder Paraffinöl, in Bzn. behandelt. 
(F. P. 798 795 vom 25/2.1935, ausg. 26/5. 1936.) Gr ä g e r .

Richard Falck, Warschau, Schutzimprägnierung von Holz mit As2S3 u. gegebenen
falls eine wasserlösliche As-Verb, enthaltenden Lsgg., dad. gek., daß das wasseruni. 
As2S3 in Form einer neutralen kolloidalen wss. Lsg. bei gewöhnlicher Temp. in das Holz 
eingeführt wird. Zur Herst. dieser Lsg. wird z. B. in eine 1—2%ig. Lsg. von As20 3 
H2S eingeleitet. Der so erhaltenen prakt. neutralen wss.-kolloidalen Lsg. kann 1% 
As20 3, As20 5, Na3As03 oder K3As03 zugefügt werden. (D. R. P. 636873 Kl. 38h 
vom 12/12. 1929, ausg. 16/10. 1936.) Gr ä g e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: Thomas Callan und 
Stephen Hellicar Oakeshott), Holzschutzmittel gegen Pilzschädlinge, bestehend aus
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einer Emulsion oder Suspension einer Lsg. eines Salicylsäurearylamids, wie Salicyl- 
anilid (1 Teil), in einem organ. Lösungsm., wie /S-Äthoxäthylalkohol (4 Teile), Methyl
alkohol oder Kiefernöl, unter Zusatz eines Emulgiermittels, wie (70%ig.) Türkisch
rotöl (8 Teile), in W. (1: 50). Dieses Mittel kann in das Holz durch Tauchon, Besprühen 
oder Anstreichen cingefiihrt werden. (Aust. P. 23 205/1935 vom 24/6. 1935, ausg. 
9/4. 1936.) G r ä g e r .

A . L. Gornik, U. S. S. R ., Mittel zur Bekämpfung des Holzpilzes. Xylol wird 
mit Naphthalin u. Phenolen vermischt u. in W . emulgiert. (Russ. P. 47 498 vom 
13/9. 1935, ausg. 30/6. 1936.) R ic h t e r .

Waclaw Junosza-Piotrowski und Stefan Eljasz, Polen, Emulsion zur Holz
imprägnierung. Man mischt Imprägnieröle von der Steinkohlen-, Holz- oder Torf- 
dest. mit Schwermetallsalzen, Emulgiermitteln, wie Naphthen- oder schwefelhaltigen 
Seifen u. einem Schutzkoll., wie Stärke, Harz, Harzöl, Sulfitablauge oder tier. Leim, 
u. emulgiert in W. bei Tempp. von 50— 100°. Z. B. löst man in 700 g auf 70° erhitztem 
W. 50 g eines Schutzkoll. u. fügt unter Rühren 100 g Naphthenseife hinzu, worauf 
100 g Imprägnieröl u. 50 g ZnCl2 zugesetzt werden. Durch 10— 20 Min. langes Rühren 
entsteht eine beständige gleichmäßige Emulsion. (F. P. 798 723 vom 5/12. 1935, 
ausg. 25/5. 1936. Poln. Prior. 7/12. 1934.) G r ä g e r .

T. S. Sselitrennikow, U. S. S. R., Imprägnieren von Eisenbahnschwellen aus 
Tannenholz. Die Schwellen werden zunächst bei 1% at mit W.-Dampf u. dann mit 
Luft bei 5—6 at behandelt. Hierauf werden sie mit Teerölen o. dgl., z. B. einer Lsg. 
von Kresol in Masut, bei 10— 12 at imprägniert u. der Wrkg. eines Vakuums ausgesetzt. 
(Russ. P. 47 805 vom 4/4. 1935, ausg. 31/7.1936.) R ic h t e r .

Oskari Routala, Helsingfors, Fmnland, und Voitto Virtala, Lahti, Finnland, 
Feuersichernmchen von Holz, insbesondere von Schindeln, Breitem o. dgl. Das Im
prägnierungsmittel besteht ganz oder teilweise aus Ca3(P04)2, z. B. durch Behandlung 
mit HCl, H2S04 oder HF teilweise in 1. Form übergeführten Phosphaten sowie dem 
Ca-Salz der angewandten Säure. Der Füllstoff des Außenanstrichmittels besteht ganz 
oder teilweise aus der erwähnten Salzmischung. Die 1. Phosphate können gegebenen
falls durch Nachbehandlung mit Alkali oder Erdalkali in eine in W. uni. Form über
geführt werden. Die Imprägnierung erfolgt z. B. bei 15—60° u. beliebigem Druck 
mit dem in W. oder verd. Säure gel. Mittel. Beim Trocknen zeigt sich auf der Holz
oberfläche eine dünne weiße mehlartige Schicht. Zum Außenanstrich des imprägnierten 
Holzes dienen Spezialfirnisse oder Lack- bzw. Teer-Asphaltmischungen, die Farb- u. 
Füllstoffe enthalten, wie z. B. Kreide, Kalk, Ton oder das oben genannte Salzgemisch. 
(Finn. P. 17 058 vom 19/5. 1934, ausg. 25/7. 1936.) D r e w s .

Lehmann & Voss & Co., Hamburg, Schaumverhütung oder -beseitigung bei der 
Papierfabrikation, dad. gek., daß man dem Papierstoff von vornherein oder erst bei 
Auftreten des Schaumes kleine Mengen eines wss. Sols aus Pflanzenphosphatiden zu
mischt. Z. B. wird ein 10°/oig. wss. Sol aus dem aus Sojabohnen durch Extraktion 
gewonnenen Phosphatid benutzt. (D. R. P. 635 881 Kl. 55 b vom 27/6. 1935, ausg. 
25/9. 1936.) M. F. M ü l l e r .

Chemische Fabrik Budenheim Akt.-Ges., Mainz, Guido Hedrich und Rudolf 
Bemmann, Freiharzreicher Harzleim für die Papierleimung. Unter Verwendung von 
5 Mol.-°/0 Na-Pyrophosphat (I) oder 20 Mol.-% Na3P04 oder 50 Mol.-% Na-Meta- 
phosphat können auch in der Kälte über 50% Freiharz enthaltende Harzleimlsgg. her
gestellt werden. Z. B. werden 100 g Kolophonium (Korngröße nicht über 0,3 mm) in
11 einer 0,38%ig. NaOH-Lsg., die 2,3 g I mit 10 g Krystallwasser enthält, zu einer 
milchigweißen Lsg. mit 46% des Gesamtharzes als Freiharz verarbeitet. (D. R. P. 
635 911 Kl. 23e vom 15/7. 1933, ausg. 26/9. 1936.) M ö l l e r in g .

Raffold Process Corp., Mass., übert. von: Harold Robert Rafton, Andover, 
Mass., V. St. A., Leimen von Papierstoff, der alkal. Füllmittel enthält. Das Leimungs
mittel, bestehend aus einem Gemisch von Harzleim, der ein verseifbares Mittel, wie 
Kolophonium, enthält, u. Casein tier. oder pflanzlichen Ursprungs, wird erst dann auf 
den Stoff gebracht, wenn dieser auf die bahnbildende Maschine läuft, oder wenn die 
Bahn dabei bereits gebildet ist. (A. P. 2 049 864 vom 30/12. 1931, ausg. 4/8. 
1936.) " M. F. Mü l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gebhard Blaser, 
Mannheim), Herstellung von gemustertem Papier, dad. gek., daß man durch stellen
weise stärkeres Entwässern der Papierbahn in der Papiermaschine dem Papierstoff 
einverleibte Musterungsstoffe, insbesondere Füll- u. Farbstoffe, die nicht oder nur

16*
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unvollständig auf den Fasern fixiert sind, von den stärker entwässerten Stellen ganz 
oder teilweise aus der Papierbahn zusammen mit dem Stoffwasser entfernt u. daß 
man die so behandelte Bahn gegebenenfalls noch weiter veredelt, insbesondere durch 
Drucken, Tränken oder Satinieren. (D. R. P. 637152 Kl. 55 f  vom 16/3. 1935, ausg. 
21/10. 1936.) M. F. M ü l l e r .

Marathon Paper Mills Co., Rothschild, Wis., übert. von: Allen Abrams und 
Charley L. Wagner, Wausau, Wis., V. St. A., Überziehen von Papier oder ähnlichem 
Material. Dieses wird über eine erhitzte Oberfläche, z. B. über eine beheizte Walze, 
geleitet, wobei gleichzeitig eine dünne Schicht des Überzugsmittels, das insbesondere 
aus einer stark viscosen Mischung von Wachs u. Kautschuk besteht, aufgebracht wird. 
Gegebenenfalls werden zwei Papierbahnen getrennt über je eine beheizte Walze geleitet 
u. das Überzugs- bzw. Imprägniermittel als Zwischenschicht aufgebracht. Eine ge
eignete Überzugsmischung besteht z. B. aus 88 Gewichts-°/0 Paraffinwachs (F. 120 bis 
140° F) u. 12 Kautschuk. Gegebenenfalls können ihr noch Harze zugesetzt sein. — 
Zeichnung. (A. P. 2 054113 vom 16/10. 1933, ausg. 15/9. 1936.) M. F. M ü l l e r .

Marathon Paper Mills Co., Rothschild, Wis., übert. von: Allen Abrams Charley 
L. Wagner und George W . Forcey, Wausau, Wis., V. St. A., Herstellung von wasser
dichtem Papier, das auch gegen Feuchtigkeit undurchlässig ist u. das sich insbesondere 
zum Einwickeln von Nahrungsmitteln u. Tabak eignet. Zwei Papierbahnen werden 
getrennt über je eine beheizte Walze geleitet u. dabei wird eine dünne Zwischenschicht 
des wasserdiehtmachenden Mittels eingebracht. Dieses besteht z. B. aus Wachs, 
Kautschuk, Vulkanisiermittel, Beschleuniger, Aktivator, Farbstoff u. Alterungsschutz
mittel. Ein solches Imprägnier- u. Überzugsmittel besteht z. B. aus 50% Paraffin
wachs, 25 Kautschuk u. 25 Zusatzmittel oben genannter Art. — Zeichnung. (A. P. 
2054 1 1 6  vom 16/9.1935, ausg. 15/9.1936.) M. F. M ü l l e r .

General Engineering Co. Ltd., Sidney Taylor und Robert Johnson, Radcliffe, 
Lancashire, England, Imprägnierungsverfahren für Papier, Pappe und elektrische 
Zwecke. Um völliges Durchdrungen der Gegenstände zu erreichen, wird das Imprägnieren 
im geschlossenen Gefäß vorgenommen, wobei die Lösungsmitteldämpfe mit Unter
drück von 500—600 mm Hg abgesaugt werden. Der Rest der Dämpfe wird mit etwa 
90° w. trockner Luft bei n. Druck oder dem angewendeten Unterdrück entfernt, wobei 
gleichzeitig das Imprägniermittel, falls erforderlich, oxydiert oder polymerisiert wird. 
(E. P. 442 886 vom 11/8.1934, ausg. 19/3.1936.) ' ' S c h in d l e r .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, übert. von: Harold W . Greider, Wyoming, und 
George Arthur Fasold, Cincinnati, O., V. St. A., Herstellung von mit Bitumen im
prägnierter Pappe von großer Biegsamkeit u. Zerreißfestigkeit aus gereinigter u. un
gereinigter Faser, wie gewöhnlichem Kraft- oder Sulfitzellstoff, Baumwoll- oder Filz
abfälle, Linters o. dgl. — Z. B. wird gereinigtes Fasermaterial, welches mindestens 
93% a-Cellulose, etwa 0,1—-1,1 Lignin u. 1,0—4,0 Pentosane enthält, mit durch alkal. 
Kochung gewonnenem Zellstoff, der etwa 6%  Pentosane u. mindestens 4%  Lignin 
enthält, nachdem beide Zellstoffarten getrennt gemahlen worden sind, zu einem Stoff
brei vereinigt. Dieser enthält über 50% grobe gereinigte Cellulosefaser u. über 10% 
feine ungereinigte harte Faser. Der daraus hergestellte Papierfilz wird mit 125— 275% 
(Gewichts-%, auf Fasertrockenmaterial berechnet) Bitumen, das einen Erweichungs
punkt von 75— 200° F besitzt, getränkt. (A. P. 2 051168 vom 25/5. 1933, ausg. 18/8. 
1936.) M. F. M ü l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Louis Leonard Larson und 
George Lewis Schwartz, Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von Zellstoff aus 
Holzschnitzel durch Kochen mit einer Sulfit-, Soda- oder Kraftzellstoffkochlauge, der 
eine geringe Menge eines Netzmittels, z. B. 0,001—1,0% eines FettalkohoUchwefelsäure- 
esters, zugesetzt sind. Das Netzmittel muß während des Kochens stabil bleiben u. seine 
Netzeigg. behalten. Geeignete Netzmittel sind z. B. Dodecylsulfat oder alkylierte 
Naphthalinsulfonsäuren. (A. P. 2 049 567 vom 5/6. 1934, ausg. 4/8. 1936.) M. F. Mü.

Hercules Powder Co., Wilmington, Del., übert. von: W yly M. Billing, Hope
well, Va., V. St. A., Gewinnung von Cellulose aus cellulosehaltigen Abfallstoffen (Matratzen
füllungen, die u. a. aus Jute, Hanf, Stroh, Baumwollstengeln, Holzschnitzehi, Lumpen, 
Federn bestehen). Man kocht die Stoffe zunächst unter erhöhtem Druck mit Alkali, 
wäscht u. bleicht die M. u. führt sie in bekannter Weise in Ester, Äther, regenerierte 
Cellulose, Nitrocellulose über. — Z. B. werden 500 g obiger Abfallprodd. in° 5 1 einer 
2,5%ig- wss. NaOH-Lsg. 3— 4 Stdn. bei erhöhtem Druck erhitzt, gewaschen, bei 115° F
1 Stde. mit NaOCl-Lsg., die 0,025% CI enthält, gebleicht, gewaschen, nach Ansäuern
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abermals gebleicht. Das 98% a-Cellulose enthaltende Prod. wird getrocknet u. in üb
licher Weise m Acetyleellulose übergeführt. (A. P. 2040 801 vom 13/6. 1934, ausg. 
12/5. 1936.) D o n l e .

Philippe Plancquaert, Frankreich, Wiedergewinnung der Natriumsalze aus Zell- 
sloffablaugen in Form von konzentrierter Natronlauge. Die Ablauge wird mit Mg-Phenolat, 
insbesondere Mg-Kresolat, verrührt. Dabei bilden sich uni. Mg-Salze u. 1. Na-Phenolat, 
die lcicht voneinander getrennt werden können. Das Na-Phenolat wird in konz. Lsg. 
mit MgO umgesetzt. Dabei entsteht Mg-Phenolat, eine konz. NaOH-Lsg. Die im 
ersten Teil des Verf. abgetrennten uni. Mg-Salze werden calciniert, um daraus MgO 
für die Mg-Phenolatumsetzung zu gewinnen. (F. P. 801853 vom 13/2. 1936, ausg. 
20/8. 1936.) M. F. M ü l l e r .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., übert. von: George W . Miles, Boston, 
Mass., V. St. A., Darstellung von Celluloseestern. Cellulose wird mit einer niedrigen 
Fettsäure mit mindestens 2 C-Atomen (CH,COOH) in Ggw. von Mengen eines Kata
lysators (H2SO;1) verestert, die größer sind als die Menge an Cellulose. Ein nicht- 
lösendes Verdünnungsmittel kann zugegen sein. (Can. P. 354018 vom 9/7. 1931, 
ausg. 5/11. 1935.) D o n l e .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., übert. von: George W . Miles, Boston, 
Mass., V. St. A., Darstellung von Celluloseestern mit niedrigem Acylwert, imbesondere 
von Acetat, indem man einen stark acyliertcn Ester mit einer wss. Lsg. der in dem 
Ester gebundenen Säure erhitzt. Z. B. wird eine acetonlösliche Acetylcellulose von 
der Acetylzahl 54—55%, die keine Katalysatoren mehr enthält, mit einer 70—95%ig. 
Lsg. von Essigsäure 25— 70 Stdn. auf über 70° erhitzt, bis man eine Acetylcellulose 
mit einem Höchstgeh. von 21/ ,  Substituenten pro C6HI0O5 erhält. (Can. P- 354 019
vom 20/11. 1933, ausg. 5/11. 1935. A. Prior. 2/12. 1932.) D o n l e .

Ralph H. Mc Kee, Jersey City, und Earle H. Morse, Nutley, N. J., Darstellung 
von Celluloseacetat. Die Cellulose (I) wdrd in Form von Garn oder Gewebe zunächst 
einer Vorbehandlung unterworfen, indem man sie ca. 2 Stdn. bei 25° durch ein Bad, 
das z. B. 250 (Teile) 100%ig. Essigsäure (II) auf 100 I u. ca. 2% eines Oxydations
mittels (HN03, Halogen, Chromsäure, Mn-Verbb.) enthält, bewegt. Dann wird der 
Überschuß an Fl. zwischen Rollen ausgepreßt, I nunmehr aeyliert, u. zwar zweck
mäßig in mehreren Bädern, die neben allmählich ansteigenden Mengen von II ein 
Lösungsm. für II u. Essigsäureanhydrid (III), das I u. den Ester nicht löst [Toluol (IV), 
Bzl., CCI4), enthalten. Die 1. Lsg. kann z. B. aus 400 IV, 200 III u. V2 Nitrosylschwefel- 
säure (V), die 2. Lsg. aus 350 III, 800 IV u. lJt V bestehen. Die Acylierung wird ge
wöhnlich so lange fortgesetzt, bis das Prod. in CHC13 1. ist. Will man ehi in Aceton 1. 
Prod. gewinnen, so schließt man eine hydrolysierende Behandlung an. (A. P. 2 036 947 
vom 6/10. 1930, ausg. 7/4. 1936.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours &  Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Cellulosepropionat. Cellulose oder niedrig substituierte Deriw. derselben (Formiat, 
Acetat, Nitro-, Äthyl-, Benzyl-, Crotylcellulose u. dgl.), die auch vorbehandelt sein 
können, werden mit Propionsäureanhydrid (I) in Ggw. eines Katalysators (H2S04) zu 
in Aceton u. Bzl. 1. Tripropionaten verestert, diese dann durch Hydrolyse mit wss. 
Propionsäure (II) in Ggw. des gleichen Katalysatos in ein Prod. mit niedrigerem Acyl- 
geh. verwandelt, das in Aceton 1., in Bzl. uni. ist (u. auch in Butylacetat uni. sein kann).
— Z. B. wird eine Lsg. von 7,5 (Teilen) konz. H2S04 in 500 II mit 500 Linters 24 Stdn. 
bei 25° stehen gelassen. Man vermengt nun die Linters mit 2500 I u. 1500 II bei 20°. 
Die Temp. steigt innerhalb 1 Stde. auf 45°, nach weiteren 45 Min. beginnt sie zu fallen. 
Man läßt stehen, bis eine viscose, faserfreie Lsg. entstanden ist. Man rührt dann, um die 
Veresterung zu hemmen, 1000 60%ig. II u. nach 15 Min. abermals 1000 II, die diesmal 
55 konz. H2S04 enthält, ein, läßt bei 35° 30 Stdn. oder so lange stehen, bis eine Probe 
in Bzl. uni., aber in Aceton u. Butylacetat noch 1. ist. Man gießt dann in W., wäscht, 
trocknet bei 65°. Das Prod. enthält ca. 64,4% gebundene II. (E. P. 449 183 vom 
21/12. 1934, ausg. 23/7. 1936. A. Prior. 21/12. 1933.) D o n l e .

Eastman Kodak Co., übert. von: William 0 . Kenyon und George P. Waugh, 
Rochester, N. Y ., V. St. A., Darstellung gemischter Celluloseester. Man mischt ein Salz 
einer Fettsäure u. ein Halogenid einer anderen Fettsäure in Ggw. eines Verdünnungs
mittels (in dem der entstehende Ester 1. oder uni. sein kann), filtriert u. verestert die 
Cellulose in Ggw. eines Katalysators. Man kann auf diese Weise u. a. auch Ester 
solcher Säuren gewinnen, die kein Anhydrid bilden (Oxalsäure). Z. B. werden 204 {Teile) 
wasserfreies Na-Propionat u. 139 CH3C0C1 x/2 Stde. auf 100° erhitzt; man fügt 165
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einer Mischung, die aus 200 STODDARD-Lösungsm. (Petroleumdestillat vom Kp. 150 
bis 230°) u. 60 Toluol gewonnen wird, hinzu, erhitzt einige Min., filtriert, gibt zu dem 
Filtrat 28 95%ig. Essigsäureanhydrid u. 5 eines Katalysators, der aus 1 (Vol.-Teil) 
H2S04 u. 3 H3P0,j besteht. Das Bad wird nun zu 25 (Teilen) Linters, die 5 StcLn. mit 
75" Eg. vorbehandelt wurden, gegeben, das Prod. nach 48 Stdn. abgetrennt, gewaschen, 
getrocknet. — Halogenierte u. oxyallcylierte Säurechloride geben ihre Säureresto nicht 
an die Cellulose ab, begünstigen aber die Veresterung. So erhält man aus Na-Stearat 
u. Celluloseacetat in Ggw. von ClCH2COCl ein in Bzl., C2H4C12, Aceton, CHC13 1. Cellu- 
loseacetatstearat. (A. P. 2051 2 1 7  vom 30/11. 1935, ausg. 18/8. 1936.) D o n l e .

Eastman Kodak Co., übert. von: Carl J. Malm und Charles R. Fordyce, 
Rochester, N. Y., V. St. A., Darstellung von Oxyalkylestern von Dicarbcmsäureestern 
der Cellulose und ihrer Abkömmlinge. Die Dicarbonsäureester, die man z. B. durch 
Behandlung von Cellulose, Celluloseacetat, Äthylcellulose usw. mit einem Dicarbon- 
säureanhydrid in Ggw. einer organ. Base, wie Pyridin, gewinnt oder ihre Salze werden 
mit einem Alkylenoxyd (Äthylen-, Propylen-, Butylenoxyd) behandelt. — Z. B. werden
10 (Teile) eines Celluloseacetatphthalats mit einem Phthalylgeh. von 33% in einer 
Mischung von 40 1,4-Dioxan u. 10 Propylenoxyd gel., die Lsg. wird 4 Stdn. am Rück
fluß auf 100° erhitzt, nach mehreren Tagen mit Aceton verd., in viel W. gefällt, das 
Prod. gewaschen, getrocknet. Celluloseacetat-ß-oxypropylphthalat, enthält 6,1% freies 
Phthalyl, ist 1. in Aceton, Methylacetat, Athylenchlorid-A. (4 :1 ), Bzl.-A. (2:1). 
(A. P. 2 051219 vom 23/9. 1933, ausg. 18/8. 1936.) D o n l e .

British Celanese Ltd., London, Veredeln von feinen Geweben aus Kunstseide aus 
Cellulosederivaten. Dieselben werden mit 0,5— 5%ig. Lsgg. von wasseruni. Cellulose- 
cstem oder -äthem, die eine andere Löslichkeit besitzen als die zu behandelnde Cellulose
derivatseide, in organ. Lösungsmm., die auf das zu veredelnde Kunstseidegut nicht 
in wesentlichem Grade lösend einwirken, behandelt u. danach vorteilhaft unter Spannung 
vom Lösungsm. befreit. Die so behandelten Gewebe sind schiebefest, gesteift u. zeigen 
einen dauerhaften Organdieffekt. Z. B. wird ein Voilegewebe aus acetonlöslicher Acetal
kunstseide durch eine l% ig. Lsg. chlorofonnlöslichen Celluloseacetats in Chlf. genommen 
u. danach vom Lösungsm. durch Verdampfen desselben befreit. (E. P. 450 894 vom 
17/4. 1935, ausg. 20/8. 1936. A. Prior. 19/4. 1934.) R. H e r b s t .

British Celanese Ltd., London, Robert Wighton Moncrieff und Frank Brent- 
nall Hill, Spondon, Veredeln von Kunstseide, Filmen u. dgl. am Cellulosederivaten. Die 
Fäden durchlaufen vor Eintritt u. nach Austritt der mit gesätt. oder feuchtem Dampf 
gefüllten, auf über lOO0 erwärmten Druckkammer, in der sie gestreckt werden, einen 
mit Druckluft gefüllten Raum; vgl. auch E. PP. 438 584, 438 585, 438 586, 438 587;
C. 1936. II. 403. (E. P. 443 773 vom 31/5.1934, ausg. 2/4.1936.) S a l z m a n n .

Indulana Ltd., Basel, Schweiz, Verwollen von Kunstfasern. Man behandelt die
selben mit Alkalilaugen von 5— 25%, befreit sie wieder von Alkali, läßt sulfonierte 
Fettsäuren einwirken u. trocknet. (Belg. P. 403 505 vom 4/6. 1934, Auszug veröff. 
26/10. 1934. F. Prior. 26/9. 1933 u. E. Prior. 25/9. 1933.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Wollersatz- 
fasem am Viscose, dad. gek., daß endlose Fäden aus Cellulosexanthogenat nach dem 
Schneiden in Stapelfaserabschnitte durch Behandlungsfll., z. B. Glycerin, Glykol, 
sulfonierte öle, wss. Lsgg. anorgan. Salze (CaCl2) oder organ. Säuren ([COOH]2), 
hochsd. Alkohole u. Äther der hydroaromat. u. aliphat. Reihe, Ketone (Cyclohexanon) 
\i. dgl. bei 100° zu Cellulosefasem umgewandelt werden, die zersetzend auf das Cellu- 
losexanthogenat wirken. In einigen Fällen kann eine Entschwefelung der Fäden unter
bleiben. (Öe. P. 146 681 vom 12/11.1935, ausg. 25/7.1936. D. Prior. 30/11.
1934.) Sa l z m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Zellwolle. 
Die aus Viscose frisch gesponnenen, im sauren Zustand geschnittenen u. aufgelockerten 
Fasern werden in Gestalt eines gleichmäßigen Vließes auf einem endlosen Band mit 
den verschiedenen Nachbehandlungsfll. besprüht u. abgepreßt. Statt dessen können 
auch eine Anzahl kürzerer geneigter Transportelemente, welche jedes für sich mit 
Abpreßwalzen versehen sind, zur Anwendung gelangen. Cu-Kunstfasem werden bereits 
vor der Absäuerung bzw. endgültigen Regeneration zur Cellulose geschnitten. (F. P. 
797 391 vom 7/11. 1935, ausg. 25/4. 1936. D. Prior. 14/11. 1934.) Sa l z m a n n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: George W . Rigby, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstellung von Fäden und Filmen aus Chitinverbindungen. Durch Ver
seifen teilweise entacetyliertes Chitin wird in Form seiner Salze (ausführliche Auf-
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Zahlung!) bzw. in Säuren gel. nach dem Trocken- bzw. Naßspinn- (oder Gieß-) verf. 
verarbeitet. — 161 (Teile) 6 Stdn. bei 115° mit 40%ig. NaOH u. 2 Na-Salz verseiftes 
Chitin wird in 48 CH3C00H  u. 3981 W. gel. u. auf 90° w. Ni-Bänder vergossen. — 
Ein Eällbad für Kunstfasern hat z. B. folgende Zus.: 1000 W., 50 Na-Acetat, 20 NaOH 
u. 2 Na-Salz des H2S04-Esters eines Gemisches von hochmolekularen Alkoholen (Bad- 
temp. 70°). In weiteren Beispielen werden Chitinsalze der Phthal- u. Maleinsäure 
behandelt, sowie das Acetylieren, Verfestigen (mit 5%ig. NaOH) u. Härten (HCHO) 
von Chitinsalzfilmen beschrieben. (A. P. 2040  880 vom 21/6. 1934, ausg. 19/5. 
1936.) Sa l z m a n n .

Du Pont Cellophane Co. Inc., New York, übert. von: William Haie Charch, 
Buffalo, N. Y., V. St. A., Feuchtigkeitsbeständige Folien am Cellulose oder deren Derivaten, 
Gelatine, Agar-Agar und dergleichen für Verpackungszwecke, gek. durch einen Überzug 
aus z. B. 50,0 (Teilen) chines. Holzöl, 0,1 Co-Linoleat, 3,0 Paraffin u. 50,0 Toluol. 
Außer Paraffin, Ceresin oder Wachs erweist sich der Zusatz eines Kunstharzes aus 
mohrbas. Säure u. mehrwertigem Alkohol als vorteilhaft. (A. P. 2 022 490 vom 10/11.
1931, ausg. 26/11. 1935.) ____ ______  Sa l z m a n n .

Carl Hoîmann, Traité pratique de la fabrication du papier. Contribution à l’histoire de la
papeterie en France. Paris: Revue Les Alpes 1936. T. I: 20 fr.: T. II: 25 fr.; T. III:
22 fr.; T. IV: 20 fr.

X I X . Brennstoffe. Erdöl. Mineralöle.
Otto Ruïî, Gasausbrüche, insbesondere Kohlensäureausbrüche in Steinkohlengruben. 

Die in Steinkohlengruben befindlichen Gase werden unter Wärmeentw. in der Kohle 
gel. Adsorption u. Capillarkondensation spielen nur eine untergeordnete Rolle. Das 
Lösungsvermögen ist für C02 schon bei niederen Drucken erheblich u. geht bei hohen 
Drucken in einen prakt. konstanten Wert über. Die Löslichkeit für CH, ist ca. 2—3-mal 
so gering. Durch diese Lsg. erfolgt eine Quellung der Kohle mit bestimmtem Druck. 
Zwischen diesem Quellungsdruck u. dem Gebirgsdruek stellt sich ein Gleichgewicht 
ein. Vorläufige Messungen haben gezeigt, daß der C02-Quellungsdruck schon bei 
5 at an den Gebirgsdruek schles. Flöze heranreicht. Die durch Verschiebung dieses 
Gleichgewichtes in Frage kommenden Ausbruchsgefahren sind aber nicht groß. — 
Die Entgasung kompakter Kohlen an der Luft erfolgt langsam u. führt gelegentlich 
zum Zerfall der Kohle. Die Geschwindigkeit dieser Entgasung führt aber noch nicht 
zu einem Ausbruch. Als Umstände, die diese Geschwindigkeit erhöhen könnten, 
werden Festigkeit des Kohlegefüges, Druckgefälle zwischen dem Innern der Kohle u. 
dem Außenraum sowie Wrkgg. von Erschütterungen u. Schwingungen diskutiert. — 
Für jeden Gasausbruch ist die Bldg. von zerdrückter bzw. pulveriger Kohle das Primäre. 
Die Ursachen hierzu können sein 1. Gebirgsbewegungen, 2. Abrutschen stark geneigter 
Flözteile veranlaßt z. B. durch Schießarbeit in höher gelegenen Flöztcilen, 3. Spannungs
verschiebungen, die ein Zerdrücken zur Folge haben u. 4 Auftreten einer Biegungs
schwingung solcher Weite in Hangenden u. Liegenden durch Schießarbeit, daß der 
dazwischen Hegende Flözteil durch Schlag zertrümmert oder ausbruchsbereit gemacht 
wird. Letzterer Fall -wird durch Unterss. über einen Ausbruch in der Rubengrub'e bei 
Neurode behandelt. (Congr. int. Quim. pura apl. 9- III- 76— 96. 1934.) A. H o f f m a n n .

E. Hoîîmann, Untersuchungen über Gasbildung und Gasführung der Steinkohlen 
des Ruhrbezirks und- deren Abhängigkeit von Inkohlungsgrad, petrographischer Gefüge- 
zusammensetzung und der Einwirkung hoher Drucke. Verss. unter Tage u. im Labo
ratorium ergaben, daß der größte Teil des durch die Inkohlung gebildeten Gases 
bei den Ruhrkohlen entwichen ist. Die Gas- u. Fettkohlen haben jedoch einen ziem
lich großen Rest zurückbehalten, dessen Hauptmenge bei der Kohlegewinnung 
leicht abgegeben wird. Die Ausgasung hängt nicht nur vom Inkohlungsgrad, sondern 
auch vom petrograph. Gefügeaufbau ab. Ein geringer Teil des ursprünglichen Gases 
findet sich noch nach längerem Lagern der Kohlen. Dieses Gas wird nur schwer u. 
erst nach weitgehender Zerkleinerung abgegeben. Der Anteil ist bei den mageren Kohlen 
größer u. fester gebunden. Durch sehr hohe Drucke entsteht zusätzlich Gas. Diese 
Beobachtungen lassen sieh leicht erklären, wenn beachtet wird, daß sich die Kohlen, 
im Gegensatz zum Graphit, in keinem End- sondern in einem metastabilen Zustand 
befinden. (Boih. zu. „Angew. Chem.“  u. „Chem. Fabrik“  Nr. 24. 12 Seiten. 1936. 
[Ausz.: „Angew. Chem.“  49. 740. 1936.] Bochum, Westfäl. Berggewerkschafts
kasse.) Sc h u s t e r .
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V. Charrin, Das Auftreten brennbarer Gase in Gesteinen. Einteilung der Gesteine, 
die gasförmige KW-stoffe enthalten, in solche, die selbst derartige brennbare Gase 
abspalten können (feste Brennstoffe, Asphalte, bituminöser Schiefer usw.) u. in solche, 
die früher entstandene Gase zufällig enthalten (Tone, Erze usw.). Besprechung prakt. 
Beispiele u. der sie erklärenden Theorien. (J. Usines Gaz 60. 444— 46. 5/10. 
1936.) Sc h u s t e r .

F. M. Shore, Torf. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 3945.) Bericht 1935. (U. S. Dep. 
Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1936- 663—65.) PANGRITZ.

Je. W . Rakowski, W . S. Posnjak, I. G. Steininan und A. W . Asjawtschik, 
Die Bitümina der Sapropele Weißrußlands. Unters, des Bitumens aus Sapropelen 
der See- u. Moorlagerstätten Weißrußlands nach Extraktion mit A., Bzl., Aceton, A., 
Bzn., A.-Bzl. u. nochmalige Extraktion nach Behandeln der Rückstände mit HCl 
(nach Gr ü n  u.ULBRICH). Mittels Ä. gelingt nur eine teilweise Trennung des Bitumens 
in Wachs u. Harz. Besser gelingt dies durch Behandeln der Bzl.-Lsg. mit A-Kohle 
u. Ton, nach Vermischen der Adsorbentien mit etwas H2S04. Unters, wurde die Oxy
dation des Sapropels mit HN03 auf dem W.-Bade. Das oxydierte Prod. wurde mit 
A.-Bzl. u. Bzl. extrahiert. Die Zunahme der Extraktmengen mit zunehmender Konz, 
der Säure (Maximum bei 10%ig. HN03) dürfte auf die Zers, der Ca-Salze zurück- 
zuführen sein; die Eigg. des Bitumens bleiben nämlich unverändert. Bei Anwendung 
noch stärkerer HN03 ändern sich die Eigg. der Extrakte. So hatte der Extrakt nach 
Vorbehandeln mit 10%ig. HN03 die SZ. 56,1, F. 85—89° u. nach Behandeln mit 
50%ig. HN03 SZ. 162, F. 59^-65°. Die Hauptmenge des Extraktes besteht auf Unverseif- 
barem (82,7% nach Behandeln mit 10%ig., 70,2% nach Behandeln mit 40%ig. HN03). 
Das Unverseifbare (nachBehandeln mit 10°/o*g-HN03) enthält 75,93%C u. 11,18%H. 
(Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6. 793—99.1935.) S c h Ön f .

Ju. A. Shemtschushnikow und B. I. Gudshedshiani, Über einen Harzlvptobiolith 
in der Kohlenlagerstätte von Thuibul. Uber eine Mattkohle, gekennzeichnet durch 
hohe Viscosität u. Härte, mit etwa 6—7%  Vitrit. Im vertikalen Bruch der Kohle 
sind oval geformte Körper zu sehen, bestehend aus Harzeinschlüssen. Die Kohlen 
haben die D. 1,213—1,240 u. enthalten nur 3,14—6%  ILO. Der Aschengeh. beträgt 
13,1—34,36%. Die Harzkohlen enthalten 2,16—4,13%" S, 58,1— 76,39% flüchtige 
Stoffe (in der organ. Substanz), 79,59— 82% C u. 6,78—7,68% H (in der aschefreien 
Substanz), ferner 1,54—2,3% N u. 9,67—11,04% O. Die Kohlen bestehen ausschließ
lich aus Resten höherer Pflanzen. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 6. 699— 703. 1935.) S c h ö n f e l d .

William A. Pearl und George Granger Brown, Gasexplosionen. Für Gas-Luft- 
gemische besteht eine Beziehung zwischen Entzündungstemp. u. der Geschwindigkeit 
des Druckanstiegs derart, daß eine krit. Temp. existiert, bei der der Druckanstieg 
mit einer Maximalgeschwindigkeit erfolgt. Vff. haben nun an Acetylen-, Bzl.-, Butan-, 
CS.;,-, Äthylen-, Methan-, Propan-, 7/,-Luftgemisehen in etwa 2000 Verss. diese Ver
hältnisse bei verschiedener Zus. der Gemische studiert. Jedes Verdünnungsmittel, 
wie Luft oder Brennstoff, setzt die krit. Temp. herauf. Auch die Zus. der Verbrennungs- 
prodd. beeinflußt die krit. Temp., u. zwar in fallendem Maße nach der Reihe C02, 
CO, Nj, 0 2, W, H2. Je höher das Verhältnis von C: H im Brennstoff ist, umso niedriger 
liegt die krit. Entzündungstemp. Bei KW-stoff-Gemischen steigt die krit. Entzündungs
temp. bei Brennstoffüberschuß zunächst bis zu einem gewissen Überschuß stark, 
dann bedeutend schwächer. Bei H2-Gemischen ist der Einfluß des Brennstoffüberschusses 
weit geringer. Bei Explosionen bei konst. Druck ist die Entzündungstemp. geringer 
als bei Explosionen hei konstantem Vol. Für die Motorpraxis ergibt sich hieraus, daß 
es zweckmäßig ist, einen überlasteten Motor so zu fahren, daß die Entzündungstempp. 
oberhalb der krit. Entzündungstemp. liegt, während sie bei nicht überlastetem Motor 
unterhalb der krit. Entzündungstemp. liegen soll. (Lid. Engng. Chem. 28. 1058— 65. 
Sept. 1936. Ann Arbor, Mich., University of Michigan.) J. SCHMIDT.

J. Breton, über die Explosion von Gasgemischen. Mit Hilfe einer an die Arbeiten 
von MALLARD u. L e  Ch a t e l ie r  sich anlehnenden Methode werden die Explosions
grenzen u. die Explosionsgeschwindigkeiten bei gewöhnlichem Druck photograph. 
verfolgt u. diese Werte sicherer als bisher bestimmt. / / 2-02: Untere Explosions
grenze (U) 15% H2; obere Explosionsgrenze (0) 90% H2. " Die Explosionsgeschwin
digkeit (V) steigt fast proportional mit dem H2-Geh. von 1498 auf 3597 m/sec. — 
C0-02: U 38,0—38.3%; 0  bei H20  Sättigung bei 17° 90%, bei über mit H.,S04 u. 
P20 5 getrockneten Gasen 83%. Bei einem Verhältnis 2 CO zu 1 O, stieg bei wachsendem
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Feuchtigkeitsgeh. V auf 1738 m/sec bei 5,8% H20  (Sättigung bei 35°). — CO-II2(l:l)-\-02: 
U 17,2%; 0  90%; V lag stets höher als die den V-Werten von U u. 0  entsprechenden 
Proportionalwerten Vm.ix 2340 m/sec bei 85%. —  H2-Luft: U 18,3—18,8%; 0  58,5 
bis 59%; V-Kurve war analog C0-H2 +  0 2; Vmax 2145 m/sec bei 57—58%. Ver
mischt man H2-02 steigend mit 0 2 oder N2, so liegen bei gleicher Menge des Zusatzgases 
die V-Werte bei 0 2-Zusatz etwas höher, jedoch alle niedriger als bei 2 H2 +  0.,. — 
CO-Ht (1 :1 ) + Luft: U 18,9— 19,1; 0  58,4—58,7%; Vmax 1825 m/sec bei 44,6%. — 
NH3-02: U 25,0— 25,4%; 0  75,4—76,0%; V fällt von 2021 m/sec (U) auf 1910 (26,0%), 
um dann auf 2982 m/sec (O) zu steigen. —  Propan-02: U 3,0—3,2%; O 36,9—37,0%; 
Vmax 2640 m/sec bei 30%- —  Isobutan - 02 : Ü 2,7—2,9%; O 31,3—31,4%;
Vmax 2600 m/sec bei 22%. —  Acetylen-02: U 3,5—3,6% ; O 92—93%. Die V-Kurve 
steigt von 1607 (U) auf 2920 (50%), um dann wieder auf ein Minimum von 1923 (90%) 
zu fallen u. dann wieder auf 2430 m/sec (0) zu steigen. —  Acetylen-Luft: U 4,0—4,2 o/o; 
O 50— 51%. Die V-Kurve weist ebenfalls Maxima u. Minima auf, die aber weit schwächer 
ausgeprägt sind. Das erste Maximum entspricht der Verbrennung von 2 C,H2 +  3 0 , 
zu 4 CO +  2 H„0. Das Minimum bei 90% ist durch C-Abscheidung bedingt. — Ä.-02: 
U 2,6—2,7%; Vmax über 2500 bei 20—26%. — Ä.-Luft: U 2,7— 2,8%; O 4,5—4,6%; 
Vmax 1780 m/sec bei 4,1%. Boi H2-0 2 (Luft) werden durch Druckerhöhung die Ex
plosionsgrenzen erweitert. Ein Zusatz von H2 zu CO +  0 2 setzt die untere Explosions
grenze stark herab. Der Zusatz eines Antiklopfmittels (Ethylfluid) setzte die U bei 
Isobutan-Oo ebenfalls stark herab. (Ann. Office nat. Combustibles liquides 11. 487— 546. 
Mai/Juni 1936. Eaculté des Sciences de Nancy, Laboratoire de Chemie minerale.) J.Sch.

W . H. Young, H. L. Bennit und L. N. Plein, Koks und Nebenprodukte. (Vgl. 
hierzu PLEIN u . Mitarbeiter, C. 1936. I. 3945.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. 
Bur. Minos. Minerals Yearbook 1936. 581—624.) P a n g r i t z .

J. Malÿ, Über die. Reaktivität des Ostrau-Karviner Kokses. Über einen kleinen 
Generator zur versuchsweisen Bost, der Koksreaktivität. (Chem. Obzor. 11. 137—39. 
1936.) Sc h ö n f e l d .

I. A . Kopeliowitsch und Je. D. Kagan, über die Rolle des Bitumens und der 
Restkohlen beim Prozeß der Koksbildung. Aus den bis zur beginnenden Erweichung 
vorgewärmten Kohlen läßt sich unter Druck mit Bzl. eine höhere Extraktausbeute 
erzielen (G o ft m a n , K o p e l i o w i t s c h  u . K a g a n , C. 1935. I. 339). Die Unters, des 
Bitumens allein gestattet noch nicht, die Verkokungseigg. der Kohlen zu bestimmen, 
es wurden deshalb noch die Eigg. der extrahierten Kohlen (Restkohlen) untersucht. 
Die Kohlen mit höchstem Bitumengeh. zeigen auch die größte Fl. der plast. Schicht, 
die niedrigste Temp. der beginnenden Erweichung u. die breitesten Temp.-Intervalle 
der Plastizität. Bei sämtlichen Kohlen wurde eine Zunahme der Bzl.-Extrakte bei 
Extraktion der vorerwärmten Kohlen festgestellt; die Zunahme ist vor allem auf die 
Depolymerisation des Bitumens beim Vorerwärmen zurückzuführen. Die Zunahme 
an Bzl.-Extrakt war am größten bei niedriger Bitumenausbeute aus der ursprünglichen 
Kohle. Die Eigg. der plast. MM. der vorerhitzten Kohle u. die Ausbeuten an Bitumen 
ergeben einerseits eine starke Abnahme der Fließbarkeit bei höherem Extraktgeh. 
u. Fehlen derjenigen Beziehungen, welche sonst bei den Kohlen zu beobachten sind. 
Die therm. Vorbehandlung führt immer zu einer Zunahme des Geh. an festem Bitumen; 
diese Zunahme ist am größten, wenn die Temp. der therm. Vorbehandlung innerhalb 
der plast. Zone liegt. Die Backfähigkeit ist bei den ursprünglichen Kohlen meist größer 
als bei den thorm. vorbchandelten. Die Rückstände der nach Vorerhitzen extrahierten 
Kohlen haben häufig eine Backfähigkeit =  0. Durch die therm. Vorbehandlung wird 
die Treibung der Kohlen beim Verkoken erhöht. Bei Vermischen der Restkohlen mit 
dem Bitumen werden die Verkokungseigg. am vollständigsten wieder hergestcllt mit 
den therm. vorbehandelten Restkohlen. Es wurde versucht, die Benetzungseigg. der 
Restkohlen mit don Eigg. dieser Kohlen im Gemisch mit Bitumen in Beziehung zu 
bringen, u. zwar wurde "im App. von BURSTIN u. WINKLER die Benetzungswärme 
mit Bzl. bestimmt; die Methode ergab auf 0,1— 0,2 cal übereinstimmende Werte. Vor 
der Extraktion unterscheiden sich die Benetzungswärmen der Kohlen kaum von
einander. Das Vorerhitzen führt in der Regel zur Abnahme der Benetzungswärme. 
Nach Extraktion nimmt die Benetzungswärme bedeutend zu. Den größten Wert 
ergab eine Kohle, deren Verkokungseigg. nach Vermischen von Rückstandskohle u. 
Bitumen am vollsten reproduzierbar waren. Die Verkokungseigg. lassen sich besser 
wiederherstellen bei Vermischen der vorerhitzten Kohlen mit eigenem Bitumen als 
bei Anwendung der nicht vorbehandelten Restkohlen. Bei der Koksbldg. kommt den
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Eigg. der bitumenfreien Kohlen mitunter weit größere Bedeutung zu als den Eigg. 
der Bitumina. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6. 703— 15.
1935.) Sc h ö n f e l d .

P. Michaelis, Untersuchungen über die Feinreinigung des Sleinkohlengases vom 
Naphthalin. Methoden zur Feinreinigung des Gases von Naphthalin. Beeinflussung der 
Naphthalinbest, bei Anwendung des Tetralinverf. unter verschiedenen Drucken. Ver
gleichende Naphthalinbestst. im Gas hinter der Bzl.-Anlage. Einfluß der Trocken
reinigung. (Glückauf 72. 1102—07. 31/10. 1936. Herringen, Zeche de Wendel, 
Lab.) S c h u s t e r .

R. Vondräcek, Theorie und Praxis der Kondensation von Steinkohlenteemebeln. 
Über die Grundlagen der Reinigung von Leuchtgas von mitgerissenen Steinkohlenteer
teilchen. (Plyn, Voda zdravotni Technika 16. 232—35. 1936.) S c h ö n f e l d .

Skingo Andö, Hochdruckhydrierung von Tief temperaturleer. V. Wirkung von 
einigen Molybdänkatalysatoren. (IV. vgl. C. 1936. II. 2647.) Alle Mo-Kontakte waren 
gut wirksam, am besten arbeitete Ammoniumthiomolybdat, daneben Ammonium- 
molybdat, jedoch gab das erstere etwas geringere Mengen Schweröl. Die Eigg. der 
Bznn. waren bei allen Kontakten gleich. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 39. 
278 B—280 B. Aug. 1936. Imperial Fuel Research Inst. [Nach engl. Ausz. ref.]) J. Sch.

N. W . Tschalow, Die Ausbeuten an Methylalkohol bei der Vergasung von Holz. 
Bei der Holzdest. im Gasgenerator sind die CH30H-Ausbeuten viel kleiner als bei der 
trockenen Dest. Sie betragen für Nadelholz 46—71°/0, für Birkenholz 55— 72% der 
CH3OH-Ausbeuten der trockenen Dest. Die CII3OH-Ausbeute ist abhängig von der 
Arbeitsart u. wird hauptsächlich durch die „scheinbare Verweilzeit des Brennstoffes 
im Ofen“  u. die Höhe der Brennstoffschicht beeinflußt. Diese Faktoren entsprechen 
der Geschwindigkeit u. Temp. der Zers, bei der trockenen Dest., welche denselben Ein
fluß auf die CH3OH-Ausbeute haben. Die Mindestausbeute an CH30H  beträgt für 
Nadelholz 0,61%, für Birkenholz 1,31%. Die Mindestausbeuten sind zu erreichen in 
Gasgeneratoren ohne Schweischacht, bei niedriger Brennstoffschicht in Generatoren 
A. V. G., bei einem Umsatz, der die scheinbare Verweilzeit des Brennstoffes im Generator 
auf 2—2,5 Stdn. (bei 30— 35% H20  im Brennstoff) verkürzt. Höchstausbeuten erhält 
man im A. V. G.-Generator bei hoher Brennstoffschicht u. einer Verweildauer von
3— 3,5 Stdn. (Holzchem. Ind. [russ.: Lessochimitscheskaja Promyschlennost] 5. Nr. 3.
8— 14. März 1936.) Sc h ö n f e l d .

S. P. Nassakin, A . W . Gaag und W . S. Kaminski, Trockendestillation von 
technischem Lignin. Als Rohstoff diente Kieferholzlignin mit 10,3% 1. in A.-Ä., 65,5% 
Lignin, 24,2% Cellulose u. a. Kohlenhydrate, 11,35% OCH3. Bei der trockenen Dest. 
verhält sich das Prod. ähnlich wie Holz. Höchstausbeute an Essigsäure lieferte ein 
Lignin mit 10% H20-Geh. u. einer Acidität der wss. Schicht des Destillats von 4,43%. 
Die Ausbeute an CII^OII u. Aceton war am größten bei der Dest. des Lignins mit 20% 
H20-Geh. u. Acidität des Destillates von 3,23%. Das Lignin ergibt (auf Trocken
substanz berechnet) 57% Kohle, 6,5% Teer, 1,2% Essigsäure, 0,45% CH3OH, 0,2% 
Aceton, 23% Gas u. Verlust, Konz, des W. 4%. Die Dest. des Lignins mit überhitztem 
W.-Dampf ergab keine höheren Ausbeuten an fl. Prodd. der Dest. Die wss. Schicht 
des Lignindestillats enthält mehr HCO^H im Verhältnis zur Essigsäure als das Destillat
wasser der Holzdest. Die Gasausbeute u. der Heizwert des Gases sind bei der Lignin- 
dest. höher als bei der Holzdest. Der Ligninteer enthält größere Phenolmengen; der 
neutrale Teeranteil hat aromat. Charakter. Die Kohle aus Lignin ist pulverig u. muß 
deshalb brikettiert werden. (Holzchem. Ind. [russ.: Lessochimitscheskaja Promy
schlennost] 5. Nr. 2. 11—16. Febr. 1936.) Sc h ö n f e l d ."

A . G. White, G. R. Hopkins und H. A. Breakey, Erdöl und Erdölprodukte. 
(Vgl. hierzu H opkins, C. 1936- I- 4100.) Bericht 1935. (U. S. Dep. Interior. Bur. 
Mines. Minerals Yearbook 1936. 667—723.) P a n g r i t z .

N. A. Orlow und Je. M. Tarassenkowa, Umwandlung von Acetaldehyd in Kohlen- 
loasserstoffe. (Vgl. B e r l  u . B ie b e s h e ij ie r , C. 1933. II. 2217.) Moddl einer Kohle
hydrattheorie der Erdölbildung. Unter der Einw. von Alkali kann aus Cellulose Milch
säure entstehen. Beim Erhitzen zers. sie sieh zu Aldehyd u. HCO„H. CH3-CH0 geht 
mit Alkali in Aldehydharze über. Dest. des Aldehydharzes mit Zn-Staub (oder die 
trockene Dest. allein) führte zu aromat. KW-stoffen, unter denen Bzl., ni- u. p- Äthyl
toluol u. Methylnaphthalin nachgewiesen wurden. Bei der Oxydation des Aldehyd
harzes mit HN03 wurden 5-—6%  Isophthalsäure, bei der alkal. Oxydationsschmelze 
Oxytoluylsäure u. ein Phenol, CgH^O, erhalten. Geht also die Umwandlung der Cellulose
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nach B e r l  über Milchsäure u. CH3-CHO, so läßt sich das Auftreten von aromat. 
KW-stoffen in künstlichem Erdöl leicht erklären. Die Ggw. von aliphat. KW-stoffen 
in dem BERLschen Erdöl wird auf Aldolkondensation zurückzuführen sein, mit nach
folgender Crotonisierung u. erschöpfender Hydrierung. Das Vorhandensein von 
Naphthenen im synthet. Erdöl kann auf Hydrierung der Aromaten u. Cyclisierung 
ungesätt. aliphat. Verbb. zurückgeführt werden. Die gleichen Prodd., welche B e r l  
aus der Erdöl-Protosubstanz erhielt, konnten aus der aus CH3-CHO hergestellten 
Protosubstanz erhalten werden, wodurch die Vorstellung von der stufenweisen Um
wandlung der Cellulose bei der Asphaltisation in Milchsäure u. CH3-CHO an Wahr
scheinlichkeit gewinnt.

Die Kondensation von 390 g Paraldehyd mit 20 g Ca(OH)2 u. 50 ccm H20  bei 
300—330° ergab 250 g einer schwarzen teerigen M. neben 175 g W. u. 19,4 g Gas, 
welches neben 62% C02, 21,04% H„, 2,14% CnH2n usw. enthielt. Das Harz hatte 
87,02% C, 8,63% H, 4,35% O. In dem Harz wurden nachgewiesen, niedere Fett
säuren (bis Buttersäure), Crotonaldehyd (?), in der wss. Fl. Spuren von A. u. Prodd., 
welche die CANNIZZAROsche Rk. geben. Die Berginisierung des Harzes in Ggw. von 
MoS3 u . A120 3 bei 370— 380° u. 100 at H2-Anfangsdruck ergab ein Prod. mit Erdöl
geruch, fl., D.1515 0,981; der O wurde gänzlich als H20  abgespalten. 800 g Berginisat 
enthielten 130 g, Rp. 34— 150° u. 340 g ö l vom Kp.12 bis 220°. Der Rückstand 
war eine feste M. Die Fraktionen waren O-frei u. bestanden vorwiegend aus cycl. 
Verbb. In den Fraktionen bis 150° konnte Bzl., Toluol, Äthylbenzol u. p-Xylol 
identifiziert werden. In den höheren Fraktionen waren Naphthalin, Dimethylnaph- 
thalin u. ß-Methylnaphtlialin enthalten. Der in H2S04 uni. Teil der Leuchtölfraktion 
150—300° hatte naphthen. Charakter: D .1516 0,844, iid20 =  1,4541, C/H =  6,19. Der 
Rückstand über 300° war aromat. u. enthielt kein Paraffin. (Chem. festen Brennstoffe 
[russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6- 715— 23. Sept. 1935.) S c h ö n f e l d .

A. L. Feigin und W . A . Butkowa, Verbesserung der Antiklopfeigenschaften von 
Benzin durch Spalten (Iteforming). Aus Grosnybenzin wurden durch 2-std. Spaltung 
bei 450° 56% Fliegerbenzin, Octanzahl 70, erhalten. White spirit ergab nach 4-std. 
Spalten bis 63% Bzn. Baku-Lg. lieferte nach Spaltung ein Prod. mit einer wenig er
höhten Octanzahl. Aus Emba-Preßdestillat geilngt es, 32% Fliegerbenzin, Kp. bis 
150°, Octanzahl 80, zu erhalten. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 26. Nr. 1. 
40— 43.) Sc h ö n f e l d .

M. Cera, Die Nutzbarmachung gebrauchter Mineralöle. Überblick über die Be
deutung u. verschiedene Verff. der Altölaufarbeitung. (Quim. e Ind. 13- 153—57. 
Juli 1936.) R. K. M ü l l e r .

J. W . Smith, Asphaltemulsionen. Beschreibung der Herst. von Standardtypen. 
(Refiner natur. Gasoline Manufaeturer 15. 306— 08. Aug. 1936.) Co n s o l a t i.

A. van der Werth, Bitumendispersionen in der neueren deutschen Patentliteratur. 
Systemat. Überblick an Hand der Patentliteratur der letzten 15 Jahre. (Kolloid-Z. 70.
124— 28. 1935. Berlin.) P a n g r it z .

A. van der Werth, Fortschritte in der Herstellung der Bitumendispersionen. 
Patentübersicht. (Asphalt u. Teer. Straßenbautechn. 35. 492.1935. Berlin.) Pa n g r it z .

Großjohann, Oberflächenbehandlungen von Straßen. Übersicht über moderne 
Methoden. (Bautechn. 14. 575— 79. 11/9. 1936. Düsseldorf.) Co n s o l a t i.

W . Warren Howe, Oberflächenchemie und Asphaltstraßen. Betrachtungen unter 
besonderer Berücksichtigung der wss. Bitumenemulsionen. Mines Mag. 26. Nr. 8.
9— 10. Aug. 1936.) Co n s o l a t i .

Fr. Joedicke, Die Anwendung der Betonfugenvergußmassen auf der Straße. Vor
schläge für eine vorläufige Gebrauchsanweisung der Eugen Vergußmassen. (Bitumen 6. 
137—38. Juli 1936. Hamburg.) Co n s o l a t i.

G. N. Hodson, Pflasterstraßen. Über die Entwicklung des Pflasterstraßenbaues. 
(J . Soc. chem . Ind., Chem. & In d . 55. 472— 74. 12/6. 1936.) Co n s o l a t i .

W . S. Mc Cabe, Ergebnisse der Ätzung von Illinois-Kohlen mit Chromschwefdsäure. 
Mkr. Prüfung von angeätzten Oberflächen an Kohlestücken. Vorteile vor der Unters, 
von Dünnschliffen. Ergebnisse an verschiedenen kennzeichnenden Kohlebestandteilen. 
(Fuel Sei. Pract. 15. 296—97. Okt. 1936. Urbana, 111., State Geol. Survey.) S c h u s t e r .

G. I. Deschalit und N. M. Prosswimina, Quantitative Bestimmung der Kohlen- 
stoffmodifikationen Graphit und amorpher Kohlenstoff in Koks. Vff. beschreiben Verss. 
zur Trennung von C-Modifikationen in Koks durch Flotation des auf 0,41 mm ge
körnten Kokses mit verschiedenen Ölen (Anthracen-, Naphthalin-, Kreosotöl u. a.)
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bei Temp. unter 20°. Der Graphit reichert sich dabei in den ersten Fraktionen an. 
Die einzelnen Fraktionen werden danach auf den Aschegeh., Entflammungspunkt, 
spezif. Widerstand u. elektr. Leitfähigkeit geprüft. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 5. 746—48. Juni 1936. Charkow, Chem.-technol. Inst.) v. FÜNER.

W . S. Brown und J. H. Jones, Die Bestimmung der Entzündungstemperatur 
von Koks. Unters, des Einflusses der Größe des App. auf die Zündtempp. verschiedener 
Kokse. Mit steigendem Durchmesser der Retorten sinkt der Ziindpunkt. Mathemat. 
Darst. der Beziehungen. (J. Soc. ehem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 81— 86. 3/4. 1936. 
Newcastle-on-Tyne, A r m s t r o n g  College, Coal Survey Lab.) Sc h u s t e r .

Frantiäek Coufalik, Die Octanzähl und ihre Anwendung zur Bestimmung der 
Detonationseigenschaften von Treibmitteln. Beschreibung der amerikan. C. F. R.-Methode. 
(Bähsky Svet 15- 85— 88. 1936.) Sc h ö n f e l d .

A . B. C. Licence, Die Bestimmung des Verhältnisses Bitumen/Teer in Mischungen 
beider. Es werden zwei colorimetr. Methoden beschrieben, u. zwar eine für Handverss., 
während die zweite eine quantitative Best. des Mischungsverhältnisses zuläßt. (J. 
Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 487—88. 19/6. 1936.) Co n s o l a t i

J. Oberbach, Die Kochprobe auf Haftfestigkeit nach Riedel und Weber und die 
Praxis Vf. kommt zu dem Schluß, daß das zu Teer u. Bitumen verschiedene Verh. des 
im Straßenbau verwendeten Gesteins entgegen der Ansicht von R ie d e l  u. W e b e r  
weniger auf dem chem. Charakter als auf gewissen mechan., krystallin. u. sonstigen Eigg. 
der Gesteinsoberflächen beruht. Zum Studium der Weehsehvrkg. u. zur prakt. Auswahl 
empfiehlt sich die W.-Lagerungsprobe. Die Steine werden mit einem dünnen Binde
mittelfilm überzogen u. unter W . bei gewöhnlicher Temp. beobachtet. (Teer u. Bitumen 
34. 271—74. 287—91. Aug. 1936. Berlin.) Co n s o l a t i .

Cosmo Vacca, Bristol, Conn., und Frank Holz, Lillian, Ala., V. St. A., Brikettie
rung von Kohle. Kohlenstaub wird mit Melasse u. W. angerührt u. darauf bis zur Ver
dampfung des W. unter Umrühren erhitzt. Die mit einer klebrigen Schicht bedeckten 
Kohlekörner werden dann brikettiert u. die Preßlinge bei Tempp. von 350—700° F 
verkokt. (A. P. 2 040 609 vom 13/3. 1930, ausg. 12/5. 1936.) D e r s in .

Joseph de Marillac und Jean Sahnt, Frankreich, Brikettierung von Kohle. Man 
mischt die zerkleinerte Kohle mit einer zur Bindung ungenügenden Menge eines Binde
mittels, z. B. Pech, u. tränkt dann die Preßlinge von außen mit einer größeren Menge 
des Bindemittels. Dies kann z. B. dadurch geschehen, daß man bei der Herst. von 
Eierbriketts die Preßstempel mit fl. Pech besprüht, das bei dem hohen Druck in die 
Preßlinge eindringt. (F. P. 798 684 vom 4/12. 1935, ausg. 23/5. 1936. E. Prior. 21/12. 
1934.) D e r s in .

Heinrich Köppers Industrieele Maatschappij N. V ., Holland, Brikettierung 
von Steinkohle. Man zerkleinert fette, schm. Steinkohle u. brikettiert sie in Form von 
Eierbriketten mit oder ohne Zusatz von Bindemitteln. Die fertigen Brikette werden 
darauf in einem Strom oxydierender Gase erhitzt, um die backenden Eigg. der Kohle 
herabzusetzen, u. schließlich durch Erhitzen in Abwesenheit von Luft gehärtet. (F P. 
797 763 vom 16/11. 1935, ausg. 4/5. 1936. D. Prior. 16/11. 1934.) D e r s in .

Köppers Co. of Delaware, V. St. A., Brikettierung von Steinkohle. Steinkohle
mit weniger als 20% an flüchtigen Bestandteilen wird fein gepulvert u. bei etwa 200° 
mit oxydierenden Gasen behandelt, um ihre backenden Eigg. herabzusetzen. Etwa 
%  der so behandelten Kohle werden mit 1/i der Originalkohle u. 7%  geschmolzenen 
Pechs gemischt u. brikettiert. Die Preßlinge werden dann bei 600—700° etwa 2 bis 
5 Stdn. lang verkokt, bis sie etwa nur noch 25% der vorher vorhanden gewesenen 
flüchtigen Bestandteile enthalten. Man erhält harte Brikette von hoher Dichte u. 
Bruchfestigkeit. (F. P. 798 009 vom 20/11. 1935, ausg. 8/5. 1936. A. Prior. 21/11. 
1934.) D e r s in .

Arthur A . Roberts und John Edward Hackford, London, Verkokung von Kohle. 
Der zu verkokenden Kohle sollen weniger als 2%  Calcium- oder Natriumborat mit oder 
ohne Zusatz von NaCl, KCl, Na2S04, NaMPO^ zugesetzt werden, worauf die Ver
kokung bei 1050— 1200° erfolgt. Die Alkaliverbb. finden sich größtenteils im Destillat 
wieder, während die Borate im Koks verbleiben u. hier eine Erhöhung der Härte bei 
gleichzeitiger Herabsetzung der Entzündungstemp. bewirken. Auch die Sinterung 
der Asche wird erhöht. (E. PP. 446 412, 446 616, 446 617 vom 26/7. u. 4/10. 1934, 
16/4., 1/6. u. 3/7. 1935, ausg. 28/5. 1936.) D e r s in .
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G. N. Dimitrijew, U. S. S. R ., Gewinnung von metallurgischem Koks. Eine Mischung 
aus Pech oder Teer u. Erz- oder Schlackenstaub wird in üblicher Weise verkokt. 
(Russ. P. 47 277 vom 7/12. 1935, ausg. 30/6. 1936.) R ic h t e r .

Semet-Solvay Engineering Corp., übert. von: Reginald P. Oliveros, New York 
N. Y., V. St. A., Wassergaserzeugung. Rohöl wird auf das h. Brennstoff bett aufgegeben. 
Die entstehenden Dämpfe werden zusammen mit W.-Dampf durch das Brennstoffbett 
hindurchgeführt. Die Einführung des Öles erfolgt dabei während des ersten Teiles des 
Kreislaufes der Öl- u. Dampfeinführung unter entsprechendem Hindurchleiten einer 
Dampfmenge je Min., die geringer ist als die n. Dampfmenge je Min., die durch das h. 
Brennstoffbett hindurchgeleitet wird, während im zweiten Teil des Kreislaufes die 
Dampfmenge je Min. beträchtlich größer ist als die n. Dampfmenge, die durch das 
Brennstoffbett geleitet wird. Das Heißblasen des Brennstoffes erfolgt üblicherweise 
mittels Luft. (Can. P. 355 666 vom 24/12. 1934, ausg. 28/1. 1936. A. Prior. 5/1.
1934.) H a u s w a l d .

Akciovä Spolecnost drive Skodovy Zavody v Plzni, Praha (Akt.-Ges. vorm.
Skoda-Werke in Pilsen, Prag), Herstellung eines Wasserstoffrcichcn Gases durch W.- 
Dampfzers. u. aus Dest.-Gasen im Überhitzer u. Generator nach dem Weehselverf., 
dad. gek., daß man period. teerhaltiges Dcst.-Gas aus Kohle in den Überhitzer einführt 
u. mit stark überhitztem Dampf vermengt. Das stark überhitzte Gemisch w’ird dann 
in den unteren Teil des mit glühendem Koks gefüllten Generators eingeführt, in welchem 
es sich in ein H2-roiches Gas zers. u. dann wieder durch die Mitte der Retorte hindurch
geleitet w'ird, wobei es einen Teil seiner Wärme an das Brennmaterial abgibt. Vorr. 
(Tschechosl. P. 50 853 vom 24/9. 1932, ausg. 25/3. 1935.) K a u t z .

Physical Chemistry Research Cy., New York, N. Y ., Y. St. A., übert. von: 
George Francis Michot-Dupont, Vincennes, Frankreich, Herstellung flüssiger Kohlen
wasserstoffe aus einer Mischung von Wassergas u. Destillationsgas. Das Gemisch, 
dem zusätzlich H 2 zugefügt wird, wird in h. Zustande einem elektrostat. Feld, das 
durch 80 000— 100 000 V erzeugt wird, u. einer UV-Bestrahlung ausgesetzt. (A. P. 
2 033 914 vom 5/7. 1929, ausg. 17/3. 1936. Belg. Prior. 4/6. 1939.) H a u s w a l d .

Gas Light & Coke Comp., Harold Hollings, Roland Hall Griffith und Robert 
Nigel Reresford Dalrymple, Bruce, London, Gasreinigung. Zwecks Entfernung von 
CO» u. CS» wird das Kohlengas im Gegenstrom mit einer Waschölmenge von 4 1 je cbm 
Gas behandelt. Aus dem öl wird zunächst die C02 entfernt, z. B. mittels Alkalimetall- 
carbonaten, wss. Lsgg. von Triäthanolamin. (Diese Lsgg. werden in üblicher Weise 
nach ihrer Wiederbelebung im Kreislauf verwendet.) Anschließend wird das Waschöl 
mit einer geringen Menge von 90—-95%ig. CH3OH, dem 5%  an Gewicht an Na2C03 
zugesetzt sind, behandelt, um CS2 zu entfernen. Nach einer Nachwaschung des Öles 
mit W. wird dieses im Kreislauf der Gaswäsche zugeführt. (E. P. 452167 vom 30/4.
1935, ausg. 17/9. 1936.) H a u s w a l d .

Rudolf Lessing, London, Reinigung schwefeldioxydhaltiger Gase, die im Gegen
strom mit wss. Lsgg. gcwaschen werden. Um die Bldg. von Ndd. von CaSO.,-2 H20 
an den Füllkörpern des Waschturms zu verhindern, werden diese von Zeit zu Zeit mit 
W. gewaschen; außerdem wird ein großer Überschuß von CaS04-2 H20  als Suspension 
in der Waschfl. aufrechterhalten, mindestens 5% . Aus dem Kreisstrom wird eine 
Menge fester Stoffe als entsprechende Suspension entfernt u. der Waschfl. Ca(OH)2 
oder CaC03 zugefügt. Die umlaufende Waschmenge stellt eine gesätt. Lsg. von CaS04 
in W. dar. Auf 200 Teile CaS04 jo 100 000 Teile Waschfl. kommen 200 Teile CaC03 
u. etwa 5000 Teilo CaS0.1-2 H 20. Kleine Mengen Ca(C03)2, CaS03 u. Ca(HS03)2 
befinden sieh in der umlaufenden Fl.; ihre Menge soll jedoch nicht 20 Teile je 100 000 Teile 
Waschfl. übersteigen. Wenn diese Grenze überschritten wird, wird eine entsprechende 
Menge CaC03 zugefügt. Die Zufuhr von CaC03 erfolgt nach der Oxydation des in der 
Waschfl. gebildeten CaS03. (F. P. 800 083 vom 17/3. 1934, ausg. 26/6. 1936. E. Prior. 
17/3., 14/6. 1933 u. 15/1. 1934.) H a u s w a l d .

S. W . Ponjakin, U. S. S. R ., Entfernen von Naphthalin aus Gasleitungen. In den 
Gasleitungen der Koks- u. Gasfabrikation scheidet sich im Laufe der Zeit Naphthalin 
an den Wandungen ab. Zwecks Entfernung des letzteren werden durch die Gas
leitungen h. naphthalinfreie Koksofengase geleitet, bis die Gase mit Naphthalin gesätt. 
sind. (Russ. P. 47 772 vom 2/2. 1936, ausg. 31/7. 1936.) R ic h t e r .

Ges. für Linde’s Eismaschinen Akt.-Ges., Höllriegelskreuth b. München, 
Reinigung von Rohbenzol. Die Herst. von sehr reinem Bzl. in einer einzigen Kühlstufe 
u. unter Fortfall komplizierter Apparaturen ist dad. gek., — 1. daß die durch Abkühlung
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erhaltene Krystallmassc zunächst durch mechan. Mittel weitgehend von der Mutter
lauge befreit, hierauf mit einer sehr geringen Menge eines Waschmittels behandelt u. 
anschließend durch Zufügen einer Hilfsfl. geschmolzen wird u. die Gefrierkälte auf 
das Kältemittel oder auf Rohbzl. übertragen wird. —  2. daß die Waschfl. durch Auf
wärmen der Krystallmasse bis nahe an den Bzl.-E. erzeugt wird. —■ 3. daß das ent
standene fl. Gemisch aus reinem Bzl. u. Hilfsfl. mit dem Rohbzl. oder dem Kühlmittel 
in Wärmeaustausch gebracht u. die vorher abgeschiedene k. Mutterlauge zur weiteren 
Vorkühlung des Rohbenzols verwendet wird. —  4. daß die Krystallisation von reinem 
Bzl. in einem Arbeitsgang mit der Abscheidung des Rohbenzols aus dem Bzl. ent
haltenden Gas durch Kühlung erfolgt. — 5. daß bei Abscheidung des Bzl. aus Gasen 
durch Tiefkühlung unter Kälteerzeugung mittels Expansion unter Leistung äußerer 
Arbeit, z. B. nach Pat. 511567, die zur Reinigung des gewonnenen Rohbenzols erforder
liche Kälte dem komprimierten Gas kurz vor Eintritt in die Expansionsmaschine 
entzogen wird. — 6. daß als kälteübertragendo El. reines Bzl., W. oder W.-A.-Gemische 
verwendet werden, die in feinverteilter Form auf die Krystallmasse aufgebracht werden.
—  7. daß die Kälte des festen reinen Bzl. auf Bzn. übertragen wird u. hierbei als Mo
torenbetriebsstoff geeignete Bzn.-Bzl.-Gemische hergestellt werden. — Für die Trennung 
der Krystallmasse von der Mutterlauge dient eine geschlossene Zentrifuge, die so groß 
ist, daß sie sowohl die bei jeder Zentrifugierung anfallende reine Bzl.-Menge in geschmol
zenem Zustand als auch die zur Erwärmung u. Schmelzung dieser reinen Bzl.-Menge 
erforderliche Menge an kälteübertragender Fl. aufnehmen kann. (D. R. P. 622 727 
Kl. 12o vom 14/5. 1931, ausg. 5/12. 1935.) P r o b s t .

Ges. für Linde’s Eismaschinen Akt.-Ges. Paul Schuftan, Höllriegelskreuth b. 
München, Reinigung von Rohbenzol. Die Reinigung wird mit einer Rektifikations
behandlung verknüpft, die dad. gek. ist, daß — 1. aus den bei dem Krystallisations- 
prozeß erhaltenen Fraktionen bestimmte Verunreinigungen durch Rektifikation ab
getrennt werden, indem die Mutterlauge in einen die Hydrobenzole enthaltenden, 
bis 78° sd. Vorlauf, eine Bzl.- u. eine Toluolfraktion zerlegt wird, während aus dem 
Krystallbenzol die im wesentlichen aus Furan u. Pyrrol bestehenden Verunreinigungen 
als geringer Vor- u. Nachlauf abdest. werden, —  2. die aus der Mutterlauge abdest. 
Bzl.-Fraktion wieder in den Ausfrierprozeß zurückgeführt wird, indem man sie dem 
zu verarbeitenden Rohbenzol beimischt, — 3. das rektifizierte Krystallbenzol mit 
der aus der Mutterlauge abgetrennten Toluolfraktion in den anfallenden Mengen
anteilen gemischt wird, — 4. das rektifizierte Krystallbenzol oder die Toluolfraktion 
mit Oxydationsmitteln oder Hydrierungsmitteln, insbesondere durch Waschung der 
Dämpfe der bezeichneten Fraktionen mit Permanganatlsgg., nachbehandelt werden, — 
5. als Ausgangsmaterial ein von den höher als 120° sd. Anteilen befreites Rohbenzol 
verwendet wird. — 6. daß die bei der Krystallisation u. Rektifikation entstehenden 
Abfallfraktionen, die die ungesätt. KW-stoffe u. S-Verbb. in sehr hoher Konz, ent
halten, unter Druck u. bei erhöhter Temp. mit H2 behandelt werden. (D. R. P. 623 337 
Kl. 12o vom 23/1. 1932, ausg. 18/12. 1935. Zus. zu D. R. P. 622 727 ; vgl. vorst. 
Ref-) P r o b s t .

Alfred William Grey und Frank Ivan Grey, Australien, Aufbereitung von 
Ölschiefer. Ölschiefer wird zunächst genügend pulverisiert. Auf 1 Teil fester M. gibt 
man 2— 3 Teile W. Zu dieser Trübe wird eine Menge ö l durch innige Mischung zu
gesetzt, um die ölhaltigen Bestandteile zu umhüllen. Als Aktivator verwendet man 
Kresylsäure. In einer geänderten Ausbldg. der Schaumschwimmauf bereitungsmaschine, 
die ein Rührwerk enthält, wird eine geringe Menge Luft am Boden eingeführt, wodurch 
ein Aufschwimmen der ölhaltigen Bestandteile erfolgt. Während z. B. „Tasmanit“  
mit einem Aschegeh. von 79% eine Ölausbeute von 106 1 je Tonne bei der üblichen 
Verarbeitung in Retorten ergibt, werden die beim vorgeschlagenen Verf. erhaltenen 
Rohkonzentrate 500 1 je Tonne ergeben, wobei der Aschegeh. auf 40% verringert 
wird. Durch eine weitere Behandlung des Rohkonzentrats, dem W. wie zuvor u. 
Na2Si03 zugefügt wird, in der Schwimmzelle, erhält man ein Konzentrat, das nur noch 
15% Asche enthält u. bei der Retortenbehandlung 760 1 je Tonne ergibt. (Aust P 
225 56/1935 vom 9/5. 1935, ausg. 4/6. 1936.) H a u s w a l d .

P. A. Rebinder und N. A. Kalinowskaja, U. S. S. R ., Verminderung der Härle 
von Gesteinsarten beim Bohren. Das Bohren erfolgt unter Anwendung von W., dem 
Kohlenhydrate, z. B. Zucker, oder Elektrolyte, wie NaCl u. MgCL, in einer Menge von
0,1— 1% zugesetzt sind. (Russ. P. 45 576 vom 25/2. 1934, ausg. 31/1. 1936.) R ic h t e r .



Gulf Research & Development Corp., Wilmington, Del., übert. von: Eugene
E. Ayres, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Abriegelung von Erdölbohrlöchern gegen Wasser. 
Um ein Eindringen von W. in Erdölbohrlöcher zu verhindern, preßt man C02 unter 
hohem Druck in das Bohrloch. Diese setzt sich mit dem Kalk des umgebenden Gesteins 
u. W. zu 1. Bicarbonat um. Darauf entspannt man den noch gasförmig verbliebenen Rest 
der C02, wodurch das Bicarbonat zerfällt u. die Poren des Gesteins verstopft. Enthält 
das Gestein zu wenig Kalk, gibt man eine Lsg. von CaHC03 in das Bohrloch. Enthält 
das Gestein viel Chlorid, so wird nach dem Entspannen der C02 eine NH3-Lsg. in das 
Bohrloch gepumpt, um die gel. Ca-Salze auszufällen. (A. P. 2 029 649 vom 5/12. 1934, 
ausg. 4/2.1936.) J. S c h m id t .

Continental Oil Co., übert. von: Ronald Van Auken Mills, Ponca City, Okla., 
V. St. A., Erhöhung der Produktionsfähigkeit von Erdölbohrlöchern. Diese werden nach
einander mit Säure, ö l u. Alkali beschickt. Diese Stoffe breiten sich dann unter dem 
Beschickungsdruck im Gestein in Form von konzentr. Ringen aus, die immer dünner 
werden u. schließlich eine Rk. zwischen Säure u. Alkali ermöglichen, wodurch Wärme 
u. gegebenenfalls Gase frei werden, die dann die Produktion an Öl fördern. (A. P. 
2001350  vom 20/4. 1934, ausg. 14/5. 1935.) J. S c h m id t .

S. G. Sussmanowitsch, U. S. S. R ., Gewinnung von sublimiertem Jod aus Bohr- 
wässem. Die in üblicher Weise aus den Bohrwässern erhaltenen alkal. Jodlsgg. werden 
von den Naphthensäuren befreit u. nach Zusatz von Mineralsäuren im Vakuum unter 
Durchleiten von Luft auf etwa 100° erhitzt. Die Joddämpfe werden in üblicher Weise 
in einem Kühler kondensiert u. vom W. abgetrennt. (Russ. P. 47 289 vom 19/1. 1936, 
ausg. 30/6. 1936.) R ic h t e r .

L. S. Katznelsson und K . S. Ogarkow, U. S. S. R ., Reinigung von aus Bohr
wässern gewonnenem, rohen Jod. Das rohe J wird mit CaO vermischt u. erhitzt. Die 
übergehenden J-Dämpfe werden über ein mit H2S04 getränktes Koksfilter geleitet. 
(Russ. P. 47 290 vom 27/1. 1936, ausg. 30/6. 1936.) R ic h t e r .

Sinclair Refining Co., New York, N. Y., übert. von: Harold Jay Robertson, 
Tulsa, Okla., V. St. A., Brechen von Erdölemulsionen. Als Demulgierungsmittel wird 
ein Gemisch aus Seife, insbesondere Ammoniumricinoleat, u. Additionsverbb. von 
KHS03 mit Aldehyden oder Ketonen, wie Butylaldehyd, Crotonaldehyd, Aldol, Benz
aldehyd, Furfural, Aceton, Methyläthylketon, Methylisobutylketon, verwendet. Besonders 
geeignet ist ein Gemisch aus 11,1 °/0 Furfural-KHS03, 50,4% Ricinusölsäure, 8,9% NH3 
(26° B6) u. 29,6% Ricinusöl. (A. P. 2 051226 vom 12/12. 1934, ausg. 18/8. 
1936.) j .  Sc h m id t .

Truman B. Wayne, Houston, Tex., V . St. A., Zerstören von Emulsionen. Als 
Demulgierungsmittel worden Kondensationsprodd. von cycl. Sulfonsäuren mit Alkyl-, 
Aralkyl- oder Cycloalkylaminen verwendet. Die cycl. Sulfosäuren werden durch Sul
fonierung von Naphthalin, Anlhracen, deren Hydrierungs-, Chlorierungs- oder Alky- 
lierungsprodd., z. B. mit Hilfe von Chlorsulfonsäure, erhalten. Auch Sulfurierungs- 
prodd. der entsprechenden Oxyverbb. oder von Pyridin oder Chinolin können als 
Ausgangsstoffe für die Kondensation dienen. Als Amine sind insbesondere die mit 3 
oder mehr C-Atomen geeignet. Bei den Aralkylaminen soll die Aminogruppe in der 
aliphat. Seitenkettc enthalten sein. Die Kondensationsprodd. sind wirksamer als die 
Alkalisalze der entsprechenden Sulfonsäuren. (A. PP. 2 050 639 u. 2 050 640 vom 
7/7. 1930, ausg. 11/8. 1936.) J. S c h m id t .

Pennsylvania Petroleum Research Corp., übert. von: Merrell R. Fenske und 
Wilbert B. McCluer, State College, Pa., V. St. A., Behandlung von Mineralölen mit 
Fällu?igs- oder Lösungsmitteln. Um aus Mineralölen unerwünschteStoffe, z. B. Asphalte, 
Aromaten oder Naphthene mit Lösungsmm. herauszulösen oder zu fällen, werden sie 
in mehreren Stufen in Gegenstromkolonnen extrahiert, die nach Art der Rohrkühler 
gebaut sind, wobei die Behandlung der Öle mit dem Lösungs- oder Fällungsmittel in 
den mit Füllkörpern beschickten Rohren erfolgt, während der Raum um den Rohren 
mit einem Kühl- oder Heizmittel zwecks Regelung der Temp. beschickt wird. In den 
einzelnen Stufen kann frisches öl mit den gewonnenen Extrakten oder auch bereits 
extrahiertes Öl mit neuem Lösungsm. behandelt werden. Die Kühl- oder Heizräume 
können auch unterteilt sein, so daß die Temp. innerhalb jeder einzelnen Kolonne steigend 
oder fallend gewählt werden kann. (A. P. 2 052 971 vom 13/11.1933, ausg. 1/9. 
1936.) J- Sc h m id t .

California Spray-Chemical Corp., Berkeley, übert. von: William Hunter Volck, 
Watsonville, Cal., V. St. A., Herstellung von Mineralölen mit hohem Gehalt an gesättigten
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Kohlenwasserstoffen. Man extrahiert Mineralöle mit Aceton, dem eine geringe Menge 
(etwa 7%) NH3 als lconz. wss. Lsg. zugegeben ist, bei Tempp. zwischen 0 u. 40°, wobei 
vorwiegend die ungesätt. KW-stoffe in Lsg. gehen. (A. P. 2 047 755 vom 14/10. 1933,
ausg. 14/7. 1936.) " J. S c h m id t .

Eraest A. Ocon, New York, N. Y., V. St. A., Spaltverfahren. Mineralöl wird 
zunächst schnell verdampft u. bei 850—900° u. 7— 21 at unter Zusatz von hochüber- 
hitztem W.-Dampf weniger als 3 Sek. gespalten (in Rohren aus einer Pd-Mo-Cr-Ni- 
Legierung), darauf in einer 2. Spaltzone bei etwa 550° etwas länger in Rohren aus 
Cr-Ni-Fe-Legierung, die eine Hydrierung katalysiert, weiter aufgespalten, dann in 
eine Mischkammer mit Spaltprodd. aus Rücklaufölen unter Zusatz von entschwefelnden 
Stoffen, wie alkoh. Lsg. von Natriumplumbit, Pb-Acetat, oder von W-Mo-Ee als 
Katalysator vermischt. Aus den Rk.-Dämpfen wird nach Abscheidung der schwersten 
Anteile ein Rücklauföl gewonnen, das getrennt vom Ausgangsöl, jedoch in analoger 
Weise wie dieses gespalten u. in die Mischkammer eingeführt wird. Es werden 70 
bis 85% Bzn. mit einer Octanzahl von 70—80 erhalten. (A. P. 2 052 148 vom 27/12.
1933, ausg. 25/8.1936.) J. Sc h m id t .

Ernest A . Ocon, New York, N. Y., V. St. A., Spaltverfahren. Rohöl wird zunächst
in einem Verdampfer (A) unter Erhitzung auf 200—370° in Bzn., Zwischenkondensat (I) 
u. Rücklauföl (II) unter Zugabe von Entschwefelungsmittel, wie Alkalihvpochlorit, 
HNO,, AlClj, C,H.,(NH2),, NH,, NaOH, KOH, Ca(OH)2,(NH4),S, NH.,C1, zerlegt.
II wird unter Zugabe von H ,0 oder H,, dann in Ggw. von hydrierenden Katalysatoren, 
wie Cr-Ni-Fe-Legierungen oder Verbb. von Mo, Ta u. Mg; Mo, Ca u. Co; Cr, Mo u. Co; 
Al, Ni, Mo u. Cr — bei 425— 480° u. 25— 100 at gespalten u. in einer Rk.-Kammer (B) 
mit den gleichen Entsehwefelungsmitteln wie in A  behandelt. Darauf werden die Rk.- 
Prodd. in einem 2. Verdampfer in Dämpfe u. Rückstand zerlegt, wobei die in diesem 
Verdampfer aufsteigenden Dämpfe über Adsorptionsmitteln, wie Silicagel, Fullererde, 
A-Kohle, die mit Oxyden oder Sulfiden von V, Ta, Cr, Ni, Ti, Zn, U, Pb, Fe, Sn, evtl. 
außerdem mit Ag, MgO imprägniert sein können, behandelt werden. Darauf werden 
die Dämpfe in einer Fraktionierkolonne in Bzn. u. Rücklauföl (III) zerlegt. In diese 
Kolonne wird auch das Zwischenkondensat (II) aus A eingeführt. III wird unter Zusatz 
von H ,0  u. in Ggw. von feinverteiltem Fe oder Hydriden von Ca, Na, Zn, Al, Mg, Fe, 
oder Metallen, wie Cr, Ni, V, Ta oder Mo03, bei 535— 650° gespalten u. in die Rk.- 
Kammer (B) eingeleitet. (A. P. 2 052 721 vom 3/8. 1935, ausg. 1/9. 1936.) J. S c h m id t .

Universal Oil Products Co., übert. von: Jacob Benjamin Heid, Chicago, 111., 
V. St. A., Spaltverfahren. Mineralöl wird zunächst auf etwa 285° vorgewärmt, dann 
in einen Spaltkessel eingeleitet, der mit zwei Rohrsätzen derart verbunden ist, daß 
sich ein Fl.- u. ein Dampfkreislauf herausbildet. Im Fl.-Kreislauf wird eine Temp. 
von etwa 460° u. im Dampfkreislauf von etwa 510° aufrechterhalten. Die verdamp
fenden Spaltprodd. gelangen aus dem Dampfkreislauf in die Fraktionierkolonne, aus 
der ein Rücklaufkondensat wieder in den Spaltkessel zurückgeleitet wird. Aus dem 
Fl.-Kreislauf wird ein Spaltrückstand abgezogen. (A. P. 2 047 779 vom 29/3. 1934, 
ausg. 14/7. 1936.) j .  Sc h m id t .

Donelly Process Corp., Chicago, Ul., übert. von: Joseph F. Donelly, Lemont,
111. V. St. A. Spallverfahren. Eine Gasölfraktion wird gelinde bei 440— 500° u. 7—70 at 
gespalten u. aus den Spaltprodd. werden eine Fraktion unter 330° sd. u. eine darüber 
sd. Fraktion gewonnen. Die tiefer sd. Fraktion wird durch Dampfphasenspaltung auf 
hochklopffestes Bzn. aufgearbeitet. Die höhersd. wird mit den h. Prodd. aus der Dampf
phasenspaltung vermischt u. bei 500—650° gespalten. Die Prodd. aus dieser Spaltzone 
werden in einem Abscheider in Dämpfe u. Rückstand getrennt. Die Dämpfe werden 
fraktioniert in Bzn. u. eine Gasölfraktion, die als Ausgangsmaterial für die 1. Verf.- 
Stufe verwendet wird. Als Frischöl werden dem System getoppte Rohöle in die zuletzt
genannte Spaltzone zugeführt. (A. P. 2 052 340 vom 15/3- 1935, ausg. 25/8. 
1936.) j .  Sc h m id t .

Standard Oil Co. (Indiana), Whitning, übert. von: Robert F. Ruthruff, Ham- 
mond, Ind., V. St. A., Spaltverfahren. Rohöl wird zunächst auf einen Rückstand von 
etwa der D. 0,8927 abgetrieben. Die Dämpfe werden in Bzn. u. Rückflußkondensat (A) 
zerlegt. Der Rückstand wird bei 440—510° u. etwa 30 at gespalten, die Spaltprodd. 
werden in eine Verkokungszone eingeleitet, u. die aus dieser entweichenden Dämpfe 
werden in eine geringe Menge Teer, der dem oben genannten Rückstand wieder bei
gegeben wird, ein Zwischenkondensat (B) u. Bzn. fraktioniert. A  u. B werden in der 
Dampfphase oberhalb 450° u. höheren Drucken als in der 1. Spaltzone gespalten,



die Spaltprodd. werden fraktioniert, wobei ein schweres Kondensat mit dem obeD 
genannten Rückstand weiterverarbeitet wird, während die restlichen Dämpfe den 
Dämpfen aus der Yerkokungszone zugemischt werden. (A. P. 2 052 518 vom 4/8. 1930, 
ausg. 25/8. 1936.) J. Sc h m id t .

Gasoline Products Co., Inc., Nowark, N. J., übert. von: Pike H. Sullivan, 
New Roclielle, und Harold V. Atwell, White Plains, N. Y., V. St. A., Spaltverfahren. 
Erdöl wird zunächst auf Spalttemp. erhitzt u. dann mit einer Paste von A1CL, mit öl 
in einer Mischzone vermischt. Das Gemisch wird in eine Spaltzone eingeführt, die
Dämpfe aus dieser werden einem Verdampfer zwecks Abscheidung der schwersten
Anteile u. des Katalysators zugeleitet u. die verbleibenden Dämpfe in einer Fraktionier- 
kolonnc in Rückstand, der zur Heizzone für das Frischöl gelangt, Zwischenkondensate, 
die in die Mischzone zurückgeleitet werden, u. Bzn.-Dämpfe zerlegt. In die Mischzone 
werden als Wärmeträger noch h. Gase, z. B. Spaltgase, eingeleitet. (A. P. 2 050 025 
vom 29/3. 1933, ausg. 4/8. 1936.) J. Sc h m id t .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, übert. von: Percival C. Keith jr., Peapack, 
N. J., V. St. A., Spallverfahren. Mineralöl wird in einer Heizzone bei etwa 450° unter 
etwa 15 at gelinde gespalten (8— 15% Bzn.-Bldg.). Dio Spaltprodd. werden unter 
Entspannung in einen Verdampfer eingeführt, in dem eine Auftrennung in Rückstand, 
der abgezogen wird, schweres Zwischenkondensat, das mit dem Frischöl vermischt 
wieder der 1. Erhitzungszone zugeleitet wird, leichtes Zwischenkondensat u. Dämpfe, 
die beide einer Fraktionierzone zugeleitet werden, stattfindet. Rückstandsöl aus der 
Fraktionierzone wird bei etwa 510° u. 52 at erneut gespalten. Die Spaltprodd. werden 
nach Passieren einer Rk.-Kammer in die oben genannte Verdampfungszone eingeleitet. 
(A. P. 2 050 847 vom 17/1. 1934, ausg. 11/8. 1936.) J. S c h m id t .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, N .J ., übert. von: Harold V. Atwell, 
White Plains, N. Y., V. St. A., Spaltverfahren. Gasöl wird zunächst bei 460— 530° u. 
etwa 114 at in einer Erliitzerschlange u. einer Spaltkammer gespalten, darauf in einem 
Verdampfer unter Entspannung auf etwa 14 at in Rückstand u. Dämpfe zerlegt, u. 
die Dämpfe werden in einem Fraktionierturm in Bzn. u. Rücklauföl aufgearbeitet. 
Das Rücklauföl wird dem Frischöl vor Eintritt in die Erhitzerschlange zugesetzt. 
Die Menge des Rücklauföles soll hierbei etwa 50% des Frischöles betragen. Der in 
der Spaltzone erreichte Druck soll zu %  vom Frischöl u. zu %  vom Rücklauföl erzeugt 
werden. (A. P. 2 053 213 vom 10/6. 1933, ausg. 1/9. 1936.) J. Sc h m id t .

Justin F. Wait, New York, N. Y., V. St. A., Spaltverfahren. Mineralöle werden 
schnell in einer Rohrschlange auf Spalttemp. erhitzt, wobei ein Teil des Öles in Dampf
form übergehen soll, der dann in einer besonderen Scheidekammer abgetrennt wird. 
Diese Dämpfe werden dann unter Zumischung von h. reaktionsfähigen Spaltgasen 
(aus einem anderen Spaltprozeß) in einer Mischzone einer geringen oxydierenden 
Behandlung mit Luft über Metallen oder Metalloxyden unterworfen. Die gasförmigen 
Rk.-Prodd. gelangen darauf in eine Raffinationszelle, in der sie bei 300—500° mit 
geschmolzenem Alkalimetall raffiniert werden. Anschließend werden die Dämpfe wie 
üblich fraktioniert. (A. P. 2 052 812 vom 18/5. 1933, ausg. 1/9. 1936.) J. S c h m id t .

Justin F. Wait, New York, N. Y., V. St. A., Raffinierende Spaltung von Mineral
ölen. Diese werden zunächst einer milden Oxydation mit Luft unter Zusatz von Dinitro- 
benzol bei 150— 200°, dann mit Alkalimetall (Na, K, Ca, Al) bei 200—300“ unterworfen, 
darauf unter Druck in Ggw. von Alkalimetall bei etwa 400° gespalten u. in Dämpfe, 
dio nochmals in der Dampfphase bei 400° mit Alkalimetall behandelt worden, u. Rück
stand getrennt. Der Rückstand wird bei etwa 300— 250° einer Behandlung mit Fuller- 
erde unterzogen u. darauf im Vakuum (<  5 mm Hg) auf Schmieröl dest. Die anfallenden 
Benzine sind von guter Farbe u. Harzbeständigkeit. (A. P. 2 050 772 vom 15/5. 1933, 
ausg. 11/8.1936.) J. Sc h m id t .

L. Sonnebom Sons, Inc., Del., übert. von: Leo Liberthson, New York, N. Y., 
V. St. A., Raffination von Mineralölen. Um aus Schmierölen Transformatoronöle oder 
Weißöle zu gewinnen, werden diese mit etwa 2—8%  rauchender H2S04 gegebenenfalls 
in mehreren Stufen bei Tempp. bis zu 60° behandelt, u. der Säureteer wird abgetrennt. 
Das Öl enthält dann noch gel. rote Sulfonsäuren (,,Mahagony“ -Sulfonsäuren) u. sus
pendierte grüne Sulfonsäuren („grüne Säuren“ ). Diese werden durch Extraktion mit 
etwa 50 Vol.-% Dichlordiäthyläther entfernt. Der Extrakt wird zwecks Rückgewinnung 
des Lösungsm. mit wss. Alkalilsg. neutralisiert u. durch W.-Dampfdest. vom Lösungsm. 
befreit. Die Sulfonsäuresalze können durch Behandlung mit 50%ig. A. (Methanol, 
Propanol) weiter gereinigt werden. Hierbei werden Öle als leichteste Phase u. anorgan.
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Salze in wss. Lsg. als schwerste Phase abgeschieden. (A. P. 2 050 345 vom  12/7. 1933, 
ausg. 11/8. 1936.) J- Sc h m id t .

Associated Oil Co., San Francisco, übert. von: David Dewey stark, Berkeley, 
und Thomas Oliver Edwards jr., Associated, Cal., V. St. A., Raffination von Mineral
ölen mit Schwefelsäure. Mineralöle werden in mehreren Stufen mit H2SO., bzw. dem 
in der 1. Stufe anfallenden Säureschlamm unter schwach erhöhtem Druck (etwa 3,5 
bis 4 at) bei etwa 5— 10° behandelt. Das gereinigte öl wird darauf im Gegenstrom 
mit Alkali u. W. neutralisiert u. gewaschen. (A. P. 2 052 852 vom 22/4. 1931, ausg. 
1/9. 1936.) J- S ch m id t.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc., Wilmington, Del., übert. von: Norman
D. Scott, Niagara Falls, N. Y., Y. St. A., Raffination von Leichtölen. Diese werden 
mit Alkaliadditionsverbb. von mehrkernigen aromat. KW-stoffen, wie Naphthalin, 
Diphenyl, Phenanthren, bei etwa 20—30°, wenn man Verbb. mit konjugierten Doppel
bindungen, bei etwa 100— 150°, wenn man S-Verbb. entfernen will, behandelt. Die 
Reagenzien werden durch Rk. von Alkalimetall mit den aromat. KW-stoffen bei tiefen 
Tempp. (— 24 bis — 30°) in einer Lsg. von ii., Methyläther, Dimethyl-, Diäthylglykol- 
äther oder cycl. Äthem, wie Dioxan, hergestellt. (A. P. 2 048 169 vom 19/5. 1934, 
ausg. 21/7. 1936.) J. S c h m id t.

Standard Oil Co. of California, San Francisco, übert. von: Ernest S. Brown, 
Inglewood, und Donald B. Nutt, El Segundo, Cal., V. St. A., Raffination von Kohlen
wasserstoffölen mit Doktorlösung. Um bei wiederholter Verwendung einer Doktorlsg. 
ihre Wirksamkeit aufrechtzuerhalten, muß eine Anreicherung von 1. Sulfiden oder
1. Bleiverbb. in ihr vermieden werden. Man arbeitet daher entweder ohne oder mit 
nur geringem Luftzusatz u. fällt die bei der Rk. entstehenden schädlichen 1. Verbb. 
durch Zusatz von Pb-Salz bzw. 1. Sulfide aus. (A. P. 2 049 423 vom 9/7. 1932, ausg. 
4/8.1936.) J. S c h m id t.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., übert. von: William
J. Sparks, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Raffination von Kohlenwasserstoffölen mit 
Alkalimetallen. Mineralöle werden in Ggw. feinverteilter Alkalimetalle bei 100—250° 
unter Zugabe von 0 2 oder Luft behandelt. Die Wrkg. ist besser, als wrenn ohne O,.- 
Zufuhr gearbeitet wird. (A. P. 2 042 557 vom 26/5. 1933, ausg. 2/6. 1936.) J. S c h m id t.

Shell Development Co., San Francisco, Cal., V. St. A., übert. von: Adrianus 
Johannes van Peski, Bussum, Holland, Polymerisation von Mineralölcrackdestillaten. 
Dest.-Prodd. aus Mineralölen, die leichter sind als Schmieröl u. die ungesätt. KVV- 
stoffe u. außerdem unerwünschte Stoffe enthalten, die bei der Polymerisation u./oder 
Kondensation leicht oxydierbare Öle liefern, werden zunächst von den unerwünschten 
Bestandteilen durch Dest., Extraktion mit fl. S02 oder durch Kondensation u./oder 
Polymerisation unter milden Bedingungen in Ggw. eines Katalysators, z. B. Chloriden 
des Fe, Al, Sn, B, Zn, Sb oder anderen, allein oder zusammen mit Verdünnungsmitteln, 
w'ie Nitrobenzol, Nitromethan, Dinitrotoluol u. Nitronaphthalin, die einzeln oder ge
meinsam verwendet werden können, gewünschtenfalls unter weiterem Zusatz von 
NH4C1 oder Halogeniden des Cu, Ag, Th, Na, K, Ca, Hg u. anderer, befreit, während 
die wertvollen ungesätt. IvW-stoffe nicht verändert werden. Nach Abtrennung der 
den Katalysator, das Verdünnungsmittel u. die Polymeren enthaltenden Schicht von 
dem Mineralöl wird dieses in Abwesenheit eines Verdünnungsmittels erneut der Poly
merisation unterworfen. (A. P. 2 019 772 vom 7/10.1932, ausg. 5/11.1935. Holl. 
Prior. 8/10. 1931.) P r o b s t .

Cary Richard Wagner, Chicago, und Rudolph Cornelius Osterstrom, Kenil- 
worth, 111., V. St. A., Polymerisation von Olefinen. Aus olefinhaltigen Crackgasen 
werden die gasförmigen Olefine mit auswählend wirkenden Lösungsmm., in denen 
CH, u. H2 nicht 1. sind, herausgel. u. hierauf aus dem Lösungsm. verflüchtigt u. unter 
Druck u. geeigneter Temp. polymerisiert. Die noch nicht entspannten Polymerisate 
werden mit den fl. Prodd. einer vorangehenden Polymerisation schnell unterhalb 
Zers.-Temp. abgekühlt u. in nicht kondensierbare Gase u. fl. Kondensat getrennt. 
Die in letzterem gel. Gase werden verflüchtigt u. in die Polymerisationszone zurück
geführt. Man kann aber auch das Kondensat, wenigstens teilweise, samt den darin 
gel. Gasen wieder in die Polymerisationszone zurückführen. Eine besondere Aus- 
führungsform besteht darin, daß man die aus den Crackgasen herausgel., gasförmigen 
KW-Stoffe nach Abtrennung des Lösungsm. durch Fraktionierung in gasförmige u. 
fl. Anteile trennt u. die letzteren für sich der Polymerisation unterwirft. Die Polymeri
sation kann durch Einspeisung von Teilströmen ungesätt., gasförmiger KW-Stoffe an
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verschiedenen Stellen des Systems in ihrem Verlaufe geregelt werden. Man kann auch 
gleichzeitig mit den zu polymerisierenden Gasen Bzn. einführen u. auf diese Weise 
die Umsetzung beeinflussen u. außerdem die Eigg. des Bzn. als Motorbrennstoff ver
bessern. (E. P. 451788 vom 15/2. 1935, ausg. 10/9. 1936.) P r o b s t .

Universal Oil Products Co., V. St. A., Herstellung von flüssigen Kohlenwasser
stoffen aus Olefinen. Man polymerisiert ungesätt. KW-stoffe oder solche enthaltende 
Crackgase in Ggw. eines aus einer Phosphorsäure u. einem festen Adsorptionsmittel 
bestehenden Gemisches, das vor Gebrauch bei Tempp. zwischen 180 u. 400° oder bei 
ca. 500° calciniert u. im Anschluß daran bei erhöhter Temp. mit W.-Dampf behandelt 
worden ist. Die Polymerisation liefert fl. KW-stoffe, die infolge ihres Olefingeh. als 
Motorbrennstoff besonders geeignet sind. Aus Propylen wird z. B. Hexylen, Kp. 68°, 
aus Butylenen Oclylen, Kp. 124°, aus Amylenen Decylen, Kp. 162° u. aus Hexylenen 
Dodecylen, Kp. 214°, erhalten. Als Phosphorsäuren verwendet man Ortlio- oder Pyro- 
phosphorsäure, als festes Adsorptionsmittel z. B. Kieselgur, Diatomeenerde, Silicagel, 
ferner Walker- oder Tonerden, wie Bentonit, Monimorillonit, „Tonsil“ , „Filtrol“ . Man 
erteilt dem Katalysator eine bestimmte Form, indem man das Gemisch von Phosphor
säure u. Adsorptionsmittel durch einen Prägestock zwingt. Nach Gebrauch wird der 
Katalysator regeneriert, was durch Behandlung mit W.-Dampf bei ca. 300—350°, 
darauffolgendes Erhitzen mit Luft oder einem weniger 0 2 als Luft enthaltenden Gas 
bei Tempp. nicht oberhalb 500° u. erneute Behandlung mit W.-Dampf bei Tempp. 
zwischen 200 u. 250° erreicht werden kann. Vor der Behandlung mit oxydierenden 
Gasen wird der Kontaktstoff vorzugsweise mit Verbrennungsgasen in Berührung ge
bracht, die weniger als 1% 0 2 enthalten. Die Polymerisation eines Propylen u. Butylene 
enthaltenden KW-stoffgemisches wird oberhalb 38 u. unterhalb 121° vorgenommen; 
unter diesen Bedingungen werden die Butylene auswählend polymerisiert u. von dem 
Propylen getrennt. Das letztere wird hierauf seinerseits bei 121—260° erneut der 
Polymerisation unterworfen. Liegt nur ein Butylengemisch vor, so arbeitet man in 
Ggw. eines Pyrophosphorsäure-Kieselgurkatalysators bei Tempp. von 38— 66°; auf 
diese Weise werden nur die Isobutylene zu fl. KW-stoffen polymerisiert, während das 
n. Butylen unverändert bleibt. Handelt es sich um die Umwandlung von unter Normal
bedingungen gasförmigen Olefinen in fl. KW-stoffe, so unterwirft man das Gas der 
Einw. des Katalysators in Ggw. von W.-Dampf in solcher Menge, daß unter den je
weils herrschenden Arbeitsbedingungen dem Dampfdruck der Säure des Katalysators 
durch den Druck des W.-Dampfes in dem Gase das Gleichgewicht gehalten wird. Ent
hält der Katalysator Pyrophosphorsäure, so fügt man wenigstens 1% u. nicht über 
6%  W.-Dampf (berechnet auf das Vol. der gasförmigen Olefine) zu, um den Übergang 
der Pyro- in Metaphosphorsäure zu verhindern. Die vorerwähnten Kontaktstoffe 
sind auch als Kondensationskatalysatoren geeignet. Auch können mit ihrer Hilfe 
Dehydratationen sowie umgekehrt Hydratationen vorgenommen werden. Auch zur 
Raffination von Motorbrennstoffen oder von solche enthaltenden KW-stoffölen finden 
die Kontaktstoffe Verwendung. (F. P. 797 584 vom 21/10. 1935, ausg. 29/4. 
1936.) ' P r o b s t .

Gray Processes Corp., Newark, übert. von: Theodore S. Kenyon, Summit, 
und Union County Trust Co. und Thomas T. Gray, Elizabeth, N. J., V. St. A., 
Herstellung von Motorbenzinen. Ungesätt., gasförmige KW-stoffe enthaltende gas- u. 
dampfförmige Spaltprodd. werden in Abwesenheit von 0 2 bei erhöhter Temp. u. zwischen 
Atmosphärendruck u. 35 at durch Adsorptionskatalysatoren, z. B. Fullererde, ge
leitet u. zu fl. KW-stoffen polymerisiert. Die fl. Prodd. werden von den nicht um
gesetzten, gasförmigen KW-stoffen abgetrennt. (A. P. 2 034 575 vom 24/7. 1934. 
ausg. 17/3. 1936.) P r o b s t .

Standard Oil Development Co., übert. von: Frank A. Howard, Elizabeth, 
N. J., V. St. A ., Motortreibmiltel. Um Bznn. eine höhere Viscosität zu verleihen u. 
damit den Treibstoffverbrauch herabzusetzen, wird den Bznn. eine geringe Menge 
(0,2— 1°/0) eines Polymerisationsprod. von Isobutylen mit einem Mol.-Gew. von 
17 000— 500 000 zugesetzt. Dies Polymerisationsprod. wird durch Polymerisation 
von Isobutylen mit Borfluorid bei — 40 bis — 100° erhalten. (A. P. 2 049 062 vom 
3/8. 1935, ausg. 28/7.1936.) -I- Sc h m id t .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Deutschland, Klopffeste Motortreibmiltel. Man mischt 
H2-reiche öle, wie sie durch Hydrierung von CO erhalten werden, mit H2-armen Ölen, 
wie sie durch therm. Behandlung von C-haltigen Stoffen unter schwach hydrierenden 
Bedingungen erhalten werden. Auch Teere u. H2-arme Mineralöle, Kohlen, Emulsionen
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von Kohle u. Braunkohle, Glanzpech oder dgl. als H2-arme Komponenten werden 
verwendet. Die primären Hydrierungsprodd. werden %. B. bei 430— 450° u. etwa 
60 at aus Kohle, die mit l/ t Teer angeteigt wurde, erhalten. (F. P. 800 735 vom 
15/1. 1936, ausg. 17/7. 1936. D. Priorr. 28/1., 7. u. 25/3. 1935.) J. Sc h m id t .

Charles P. Wilson jr., Houston, Tex., Antioxydationsmittel. Als Schutzmittel 
gegen eine Harzbldg. in Spaltbenzinen werden diesen Kondensationsprodd. von mehr
wertigen Phenolen, wie Brenzcatechin, Pyrogallol, Hydrochinon, Aminophenolen, p-Phe
nylendiamin, Methylaminophenol oder a-Naphthol mit leichten Spaltdestillaten oder 
„Turpentine“  in geringer Menge (0,005— 0,02%) zugesetzt. Unter „Turpcntine“  wird 
ein aus Spaltdestillaten mit fl. S02 erhaltener Extrakt bezeichnet. Zur Herst. der 
Kondensationsprodd. wird z. B. Pyrogallol mit Eg., verd. H2S04 u. Turpentine auf 
etwa 100° erhitzt. Nach Ende der Rk. werden Eg. u. H2S04 ausgewaschen u. so eine 
Lsg. des Antioxydationsmittels erhalten. Das Kondensationsprod. aus Aminophenol 
mit Turpentine kann in analoger Weise erhalten werden oder auch durch Erhitzen 
der beiden Stoffe unter Druck auf etwa 150—300°, gegebenenfalls in Ggw. von Kataly
satoren, wie a- oder ß-Pinen. (A. PP. 2 052 859 u. 2 052 860 vom 17/12. 1930, ausg. 
1/9.1936.) J- Sc h m id t .

Gasoline Antioxydant Co., Wilmington, Del., übert. von: Edmund G. Borden, 
Little Neck, N. Y ., V. St. A., Antioxydationsmittel. Um eine Harzbldg. in Bznn. zu 
verhindern, werden diesen geringe Mengen von alkylsubstituierten mehrwertigen 
Phenolen zugesetzt, wobei die Alkylgruppe 8— 10 C-Atome enthalten soll. Geeignet 
sind: Decylpyrogallol, Hexylpyrogallol, Äthylliexylpyrogallol, Pyrogallolmonohcplyl-
ätker, Nonylpyrogallol, Äthyloctylpyrogallol. (A. P. 2 047 355 vom 26/7. 1933, ausg. 
14/7.1936.) ‘ J. S c h m id t .

Soc. Des Usines Chimiijues Rhone-PoulenQ, Frankreich, Antioxydationsmittel. 
Um die Bldg. von Harzen in Treibstoffen zu verhindern, wird diesen eine geringe 
Menge Propylbrenzcatechin zugesetzt. (F. P. 800 839 vom 18/4. 1935, ausg. 20/7. 
1936.) J. Sc h m id t .

Standard Oil Development Co., Linden, N .J ., V. St. A., übert. von: Emest
G. Ulbricht, Sarnia, Canada, Antioxydationsmittel. Als Schutzmittel gegen Verfärbung 
werden Bznn., die mit nichteisenhaltigen Antiklopfmitteln versetzt u. überdies z. B. mit
0,001—0,1% eines roten Farbstoffes der <S?«fa?ireihe gefärbt sind, 0,001—0,5% Naph- 
thensäure zugesetzt. (Can. P. 354 707 vom 21/8.1934, ausg. 10/12.1935.) J. Sc h m id t .

McAleer Manufacturing Co., übert. von: Frederick A . Weihe jr., Detroit, 
Mich., V. St. A., Korrosionsschutzmittel für Verbrennungskraftmaschinen, Kühler o. dgl., 
bestehend aus einer wss. Lsg. eines Alkohols, z. B. Äthyl-, Propylalkohol, Äthylenglykol 
oder Glycerin unter Zugabe von Ricinusöl oder Sojabobnenöl u. Triäthanolamin oder 
Diamylamin. (A. P. 2 023 755 vom 10/3. 1934, ausg. 10/12. 1935.) E. W o l f f .

Charles Michel, Paris, Zündkerze für Explosionsmotore. Die Zündkerze wird mit 
einem ionisierenden Überzug aus einem Bariumsalz (Sulfat, Bromid), dem etwa 0,1% 
eines radioakt. Salzes (RaBr2) zugesetzt sind, versehen. Hierdurch wird der Aus
nutzungsgrad dos Bzn. im Motor um etwa 20% gesteigert. (Schwz. P. 184 079 vom 
9/3. 1935, ausg. 16/7. 1936. F. Prior. 29/9.1934.) J. S c h m id t .

Louis Emile Nottelle und Nicolas Herzmark, Frankreich, Sprengstoffkartusche 
für Explosionsmotore. Die Kartusche besteht aus einem aufgerollten Film aus Nitro
cellulose (Kinofilm), der von der Achse her durch ein Zündmittel gezündet wird. Damit 
die einzelnen Spiralen der Filmrolle nacheinander abbrennen, ist der Film mit Vor
sprüngen oder Löchern versehen, durch die auch die Verbrennungsgase abziehen. 
Der Film wird weiter abwechselnd mit Verbrennungsbesehleunigern oder Hemmstoffen, 
wie schwer brennbaren Celluloseestern oder -äthem imprägniert, imi die Abbrenn- 
gesekwindigkeit period. zu steigern u. zu bremsen, entsprechend der Bewegung des zu 
treibenden Motorkolbens. Bei bestimmten Abmessungen der Filmrolle ist es zweck
mäßig, zwischen die einzelnen Lagen nitriertes Papier einzufügen, das gleichfalls zwecks 
Regelung der Abbrenngeschwindigkeit teils mit verbrennungsfördemden, teils mit ver
brennungshindernden Stoffen zusätzlich imprägniert sein kann. (F. P. 801 260 vom 
30/12.1935, ausg. 31/7.1936.) J. S c h m id t .

Shell Development Co., San Francisco, übert. von: Allan Howie Calderwood, 
Martinez, Cal., V. St. A., Heizöl. Spalt- oder Dest.-Rückstände werden mit Ofenölen, 
Gasölen, Kerosin oder Schwerbenzin durch gemeinsames Erhitzen auf etwa 450° unter 
Druck stabilisiert, wobei jedoch eine Spaltung der erhitzten Stoffe nicht eintreten soll. 
Anschließend werden aus dem Rk.-Gemisch die leichten Anteile abdest., bis der Rück-
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stand eine D. von etwa 1 aufweist. (A. P. 2 048 371 vom 7/11.1932, ausg. 21/7. 
1936.) j .  S c h m id t .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., übert. von: Carl Emil Lauer, 
Port Arthur, Tex., Ervin Manley, Beacon, und Henry Dale Loeb, New York, N. Y., 
V. St. A., Herstellung von Brennöl. Säureschlamm aus der Mineralölindustrie wird 
mit einem Leichtöl verd., u. das Gemisch wird auf etwa 190— 220° erhitzt. Ein Teil 
der hierbei gebildeten öldämpfe wird nach Kondensation u. Neutralisation mit wss. 
Alkali fraktioniert u. hierbei ein Heizöl gewonnen. Ein anderer Teil der bei der Erhit
zung des obigen Gemisches entstehenden Dämpfe wird bei höherer Temp. gespalten, 
u. die Spaltprodd. werden als Wärmequelle dem obigen Gemisch zugesetzt. (Can. P. 
354 572 vom 21/8. 1933, ausg. 3/12. 1935. A. Prior. 15/9. 1932.) J. Sc h m id t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Mathias Pier, 
Heidelberg, Walter Kroenig, Ludwigshafen, und Emst Donath, Mannheim), Her
stellung hochmolekularer veredelter Kohlenwasserstoffe, insbesondere von Schmierölen u. 
gegebenenfalls Paraffin, aus mit Öl angepasteten, festen C-haltigen Stoffen (Kohle- 
arten, Torf u. dgl.) durch Behandlung mit H2 unter Druck bei erhöhter Temp. in Ggw. 
von Katalysatoren, dad. gek., daß in der Stde., bezogen auf 1 1 Rk.-Raum, weniger 
als 0,3 kg Reinkohle u. zwar so wenig durchgesetzt wird, daß ein Abbau der Kohlcn- 
stoffsubstanz von >  90% stattfindet u. der verflüssigte Ölanteil weniger als 2% Asphalt 
enthält, die Rk.-Temp. unter 410° gehalten wird u. die gebildeten, über 325° sd. An
teile (ganz oder teilweise, bzw. eine Vakuumfraktion derselben) einer Behandlung mit 
Extraktions-, Raffinations- oder Fällungsmitteln u. bzw. oder mit H2 unter Druck 
bei 300— 450° in Ggw. von Katalysatoren unterworfen werden. — Es wird eine hohe 
Ausbeute an Schmieröl erhalten. Es wird z. B. fein gemahlene Braunkohle (mit Ammon- 
molybdatlsg. getränkt u. mit Schweröl angepastet) bei 390° mit 0,2 kg je Stde. u. 
Liter Rk.-Raum durchgesetzt; der C-Abbau beträgt 96%, u. es werden 67% fl. Prodd. 
erhalten, die zu 60% aus Schmieröl u. zu 40% aus Bzn. u. Mittelöl bestehen. (D. R. P. 
632 866 Kl. 12 o vom 16/8. 1933, ausg. 21/7. 1936. F. P. 776 585 vom 31/7. 1934, 
ausg. 29/1.1935. D. Prior. 15/8.1933. E. P. 425 814 (In te rn a tio n a l H ydro- 
g e n a t io n  P a ten ts  Co.) vom 13/7. 1934, ausg. 18/4. 1935. D. Prior. 15/8. 
1933.) K in d e r m a n n .

M. W . Kellogg Co., New York, N. Y., übert. von: Stephen S. Johnson jr., 
Short Hills, N. J., V. St. A., Vakuumdestillation von Schmierölfraklionen. Mineralöle 
werden in einer Rohrschlange erhitzt u. dann ohne weitere Wärmezufuhr unter einem 
Vakuum von 5—10 mm Hg fraktioniert. Eine hierbei anfallende Zwischenfraktion 
kann nach erneuter Erhitzung ebenfalls in der gleichen Fraktionierkolonne erneut 
aufgearbeitet werden. (A. P. 2 050 329 vom 20/11. 1930, ausg. 11/8. 1936.) J. S c h m id t .

Standard Oil Development Co., Del., übert. von: Reginald K . Stratford, 
Sarnia, Canada, Behandlung von Schmierölfraklionen mit Phenol. Schmierölfraktionen 
werden oberhalb 104°, jedoch unterhalb der Temp. der völligen Mischbarkeit mit 
Phenol mit diesem behandelt. Dieses kann geringe Slengen eines Verdünnungsmittels, 
wie W., A., Glycerin, Glykol, enthalten. Die Behandlung bei den hohen Tempp. 
ermöglicht es, Schmieröle mit sehr hohem Viseositätsindex (V.l. 100) herzustellen. 
(A. P. 2 052198 vom 18/10.1933, ausg. 25/8.1936.) J. S c h m id t .

Klaus Dreyer, Berlin-Karlshorst, NachbeJiandlung von bei der Rektifikation von 
Schmierölen anfallenden flüssigen Produkten. Die bei der Sehmierölrektifikation in 
der Kolonne anfallenden Rückstände werden in Vorr., die von der Kolonne durch 
einen Fl.-Verschluß abgetrennt sind, mit Dampf nachbehandelt. Die entweichenden 
Dämpfe werden durch die Kolonne geführt, ohne aber mit dem Rektifikationsgut in 
dieser in Berührung zu kommen. Mit den Dämpfen aus der Kolonne werden sie erst 
am oberen Ende der Kolonne vermischt. Man erhält so Schmierölfraktionen, die 
frei von zu tief sd. Anteilen sind. (D. R. P. 633 988 Kl. 23b vom 21/7. 1934, ausg. 
13/8. 1936.) ' J. Sc h m id t .

Pure Oil Co., übert. von: Martin B. Chittick, Chicago, Hl., V. St. A., Schmieröle 
mit niedrigem Stockpunkt erhält man aus teilweise von Wachs befreiten Ölen durch 
Mischen derselben mit geringen Mengen (2,2%) eines Rückstandsöles (I) von D. (A. P. I.) 
12— 14° u. einer Viscosität nach Saybolt von 200 Sek. bei 210° F. I erhält man bei der 
Dest. eines unraffinierten Dampfphasenspaltungsgasolins bei Tempp. von 200—500° F 
u. bei n. oder erhöhtem Druck mittels A1C13 (0,5— 5%). Die Spaltung des hochsd. 
Öles erfolgt bei 1000—1100° F. Das I wird von A1CI3 getrennt, mit W. u. Alkalien
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gewaschen u. mit Fullcrerde behandelt. Es setzt z. B. den Stockpunkt von 35 auf 
etwa 0° herab. (A. P. 2 048 992 vom 23/11. 1931, ausg. 28/7. 1936.) K ö n ig .

Universal Oil Products Co., Chicago, 111., V. St. A., übert. von: Victor Henny, 
London, Schmieröle erhält man durch Mischen von Schmiermittelfraktionen aus Spalt- 
prodd., die leicht oxydierbar sind, mit „straightrun“  Mineralschmierölen, die schwer 
oxydierbar sind. Die letzteren werden vor der Verwendung mit H„SO., behandelt u. 
anschließend mit Kontakterden, die gegebenenfalls noch Kalk enthalten, neutralisiert. 
(A. P. 2 047 780 vom 5/3. 1934, ausg. 14/7. 1936.) KÖNIG.

Lubri-Zol Development Corp., übert. von: Carl F. Prutton, East Cleveland, 0 ., 
V. St. A., Schmiermittel, bestehend aus einem Mineralöl u. halogenierten C-Verbb. in 
Mengen von 0,1— 20% mit einem Kp. >  140°. Verbb. mit einem Halogengeh. >  50%, 
wie H2C«Cli (I), l,2-GtHsGL (II), eignen sich besonders zur Herst. von Hochdruck- 
Schmiermitteln. Als C-Verbb. kommen aromat. Verbb., wie o-Dichlorbenzol, chlorierte 
Naphthaline, chloriertes Diphenyl auch deren Derivv., wie Anilin, Naphthylamin, sowie 
aliphat. Verbb., wie I, II, 1,2-CJI^Ch, C6HnCl, in Betracht. (A. P. 2 051 744 vom 
10/7. 1933, ausg. 18/8. 1936.) " '  KÖNIG.

Standard Oil Co., Chicago, Ul., übert. von: Eimer Wade Adams und George 
Mervin Mc Nulty, Hammond, Ind., V. St. A., Schmiermittel, bestehend aus einem 
Mineralöl u. geschwefeltem Baumicollsamenöl (I). Der S- Geh. der Mischung soll 0,5 bis 
3%  betragen. Man behandelt I bei 300— 400° F 15— 20 Stdn. mit freiem S. Das End- 
prod. hat 8,5% S. Der Viscositätsindex des Grundöles wird durch »S-enthaltendes I 
erhöht. (A. P. 2 048 479 vom 3/2.1933, ausg. 21/7. 1936.) KÖNIG.

Standard Oil Development Co.. V. St. A., Schmiermittel, bestehend aus einem 
Öl beliebiger Herkunft, einem verdickten Öl u. einem Antiöxygen. Das Grundöl kann 
paraffinbas., naphthenbas., aromat. sein u./oder aus Mischungen dieser öle bestehen. 
Es können ferner fette öle, synthet. öle, Ester u. dgl. Anwendung finden. Es wird 
in Mengen von 1—99% angewandt. Die verdickten Öle werden nach 3 Verff. hergestellt.
1. durch therm. Behandlung, 2. durch Voltolisation u. 3. durch ehem. Rkk. Sie werden 
in Mengen von 0,1—80 oder 90% angewandt. Die Antioxygene können dem öl bereits 
während der Polymerisation zugesetzt werden. Als Antioxygene finden in Mengen 
von 0,01— 5%  Verwendung: aromat. Verb. enthaltend (OH) u./oder Amino u./oder 
S-Gruppen, wie a-Naphthol, a-Naphthylamin, Polysulfide u. Polyselenide organ. Verbb., 
Organometallverbb., wie Triphenylwismut, ferner aromat. Nitroverbb., sowie S u. Se. 
Die gemischten Öle können für sieh als Schmiermittel Verwendung finden oder sie 
werden anderen Schmiermitteln oder Brennstoffen zugesetzt. (F. P. 797 010 vom 
28/10.1935, ausg. 20/4. 1936. A. Prior. 27/4.1935.) K ö n ig .

Soc. Italiana Emesto Breda per Costruzioni Meccaniche, Mailand, Schmier
mittel für automatische Schußicaffen und dergleichen, welche starken Temp.-Schwankungen 
ausgesetzt sind, bestehend aus Oliven- oder Ricinusöl mit einem Zusatz eines in der 
Wärme viscositätserhöhend wirkenden Öles, z. B. oxydiertem Rüböl oder Mineralöl 
(6° Engler bei 25°). (It. P. 289 990 vom 13/2.1930.) Sa l z m a n n .

Socony-Vacuum Oil Co., Inc., New York, N. Y., übert. von: Orland M. Reiff 
und Darwin Badertscher, Woodbury, N. J., V. St. A., Stockpunktsemiedriger erhält

man durch Kondensation von 
Monooxybemolen mit hochmole
kularen chlorierten, aliphat. KW- 
stoffen (Mol.-Gew. >  250, F. 120 
bis 130° F) mit anschließendem 
Verestern des Prod. mit Phthal
säurechlorid oder Phthalsäure
anhydrid oder anderen geeig
neten Acylierungsmitleln, die 
eine Phtlialylgruppe zur Ester - 

bldg. besitzen. Besondere Wrkgg. zeigen nebenstehende Verbb., in denen 4R  u. 4R ' 
durch hochmolekulare aliphat. KW-stoffreste, IR  u. I R ' durch H ersetzt sind. 
(A. P. 2 048 466 vom 12/3. 1936, ausg. 21/7. 1936.) KÖNIG.

Union Oil Co. of California, Los Angeles, übert. von: UlricB. Bray, Palos 
Verdes Estates, Cal., V. St. A., Gleichzeitige Abscheidung von Paraffin und As-phalt 
aus Mineralölen. Man fällt aus Mineralölen zunächst mit Hilfe eines im wesentlichen 
aus Propan bestehenden Lösungsm. den Asphalt aus, kühlt das Rk.-Gemisch ohne 
Entfernung des Asphaltes durch Verdampfen von Propan, bis alles Paraffin ausgeschieden

lt' R'
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ist, u. trennt dann Asphalt u. Paraffin gemeinsam ab. (A. P. 2 049 046 vom 9/5.
1932, ausg. 28/7. 1936.) J. Sc h m id t .

Standard Oil Development Co., Del., übert. von: William A. Eberle und 
Louis H. Zepfler, Jersey City, N. J., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralölen. 
Bei der Abkühlung der mit Lösungsmm. versetzten Öle in mehreren Stufen werden 
die Öle beim Übertritt von einer Kühlstufe in die andere zunächst indirekt, indem sie 
in der neuen Kühlstufe eine Rohrschlange durchfließen, dann direkt durch Einlaufen 
in den neuen Kühlbehälter gekühlt. (A. P. 2 049 051 vom 28/6. 1933, ausg. 28/7.
1936.) j .  S c h m id t .

Sharples Specialty Co., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralölen. AlsLösungsm. 
für die Entparaffinierung von Mineralölen werden 1,1,1-Trichloräthan, 1,1,2-Trichlor- 
äthan, Gemische dieser beiden Stoffe untereinander oder mit Dichloräthylen, Bd., 
Bzn. verwendet. Gegenüber anderen chlorierten KW-stoffen weisen die oben genannten 
Stoffe ein geringeres Lösungsvermögen für die fl. Paraffin-KW-stoffe bei den Ent- 
paraffinierungstempp. (— 17 bis —  23°) auf, so daß mit den neuen Lösungsmm. Öle 
mit besseren Stockpunkten erhalten werden. (F. P. 801 583 vom 6/2. 1936, ausg. 
7/8. 1936. A. Prior. 13/2. 1935.) J. S c h m id t .

Standard Oil Development Co., Del., übert. von: Arthur M. Wilson, Cranford, 
N. J., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralölen. Als Lösungsmm. für die Ent
paraffinierung von Mineralölen werden verwendet: 65— 95% sek. Butylacetat (I), 
Rest Aceton; 75— 90% I. Rest Isopropylalkohol; 1—40% I, Rest Äthylenchlorid; 
70—95% I, Rest sek. Butylalkohol; 50—90% I, Rest sek. Amylalkohol. (A. P. 2 049 036
vom 18/10. 1933, ausg. 28/7. 1936.) J. S c h m id t .

Standard Oil Co. (Indiana), Chicago, 111., übert. von: James Morris Page jr. 
Casper, Wyo., V. St. A., Gewinnung von hochschmelzenden Paraffinen. Rohe Mineralöl
paraffinkuchen, die an sich nicht durch das übliche Ausschwitzverf. in öle, hoch u. '  
niedrig schm. Paraffine trennbar sind, lassen sieh in Ggw. von 1—20% eines selektiv 
wirkenden Lösungsin., wie Nitrobenzol, o-Chloranilin, Furfurol, Phenol, Kresylsäuren, 
SO,, S02 u. Bzl., /¡,/¡'-Dichlordiäthyläther, in dem unter den Ausschwitzbedingungen 
Öle u. niedrig schm. Paraffin im wesentlichen 1. sind, hoch schm. Paraffin sich dagegen 
nicht 1., durch Ausschwitzen voneinander trennen. (A. P. 2 048 513 vom 14/5. 1934. 
ausg. 21/7.1936.) P r o b s t .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Herstellung von 
Hart- und Weichparaffinen aus bituminösen Stoffen, wie Kohlen und Ölschiefern. Um 
aus Kohlen oder Ölschiefern Paraffine zu gewinnen, werden diese zunächst bei Tempp. 
bis 300° unter Drucken von 5— 200 at mit Lösungsmm., wie Bzl., Toluol, Xylol, Tetra
hydronaphthalin, Alkohole, Äther, Amylacetat, Aceton, CS2, CC14 extrahiert. Hierbei 
kann man in mehreren Stufen, wechselnden Drucken u./oder Lösungsmm. arbeiten. 
Die Extrakte werden einer Druckhydrierung unterworfen, wobei jedoch eine Spaltung 
nicht erfolgen soll. Die Hydrierung wird entweder bei Tempp. unter 300° über Kataly
satoren aus Sulfiden der 5., 6. oder 8. Gruppe des period. Systems oder oberhalb 300° 
bis zu etwa 450° über Kontakten, die aus in Kohle feinverteilten Verbb. der Metalle 
der 5., 6. Gruppe des period. Systems, oder des Sn oder der Fe-Gruppe bestehen, 
durchgeführt. Die Extraktionsrückstände können einer Druckhydrierung unter Auf
spaltung zu niederen Prodd. unterworfen werden. (F. P. 800 965 vom 27/12. 1935, 
ausg. 23/7. 1936. D. Prior. 29/12. 1934.) J. Sc h m id t .

Wilhelmus van den Berg, Naarden, Herstellung von StreickasphaUmassen. In 
einer Walzasphaltmischmaschine wird ein Gemenge aus 54 (Teilen) Müllverbrennungs
rückständen, 18 Sand, 15 Füllstoff u. 13 Bitumen von einer Penetration 30—40 her
gestellt, welches zur Herst. von Straßenbelägen benutzt wird. (Holl. P. 38 760 vom 
15/2. 1934, ausg. 15/8. 1936.) H o f f m a n n .

N. V. deBataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Herstellung von Straßen
baustoffen. Eine wss. Emulsion aus naphthenhaltigen Mineralölrückständen, die bei der 
Dest. von Mineralölen in Ggw. von Alkalien anfallen, wird durch Zusatz von CaCL 
ausgeflockt. Nach dem Absetzen der bituminösen Ausflockung wird das W. abgegossen 
u. der Rückstand nach Auswaschen getrocknet. Die M. wird als Bindemittel für Straßen
bauzwecke benutzt. (F. P. 46 835 vom 27/12. 1935, ausg. 12/9. 1936. Zus. zu F. P.
784 724; C. 1936. I. 938.) H o f f m a n n .

Har Narayan Batham, Railgunj, Indien, Straßenbaumasse, bestehend aus 30 
bis 60% Melasse, 25— 50 Ca(OH)2 u. 20—40 Steinkohlenteer o. dgl. öligen, bituminösen 
Stoffen. (Ind. P. 22 629 vom 22/2.1936, ausg. 25/7.1936.) H o f f m a n n .
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Constantin Antoniades, Grand-Lancy, Schweiz, Straßenbaumassen. Steinklein 
wird mit einem Emulgierungsmittel, z. B. Ton, u. W. vermischt, worauf in die M. ge
schmolzenes Bitumen, gegebenenfalls unter Zusatz feinverteilter Füllstoffe, wie Zement 
oder Pigmentfarben, eingerührt wird. (Schwz. P. 183 941 vom 25/7. 1935, ausg. 1/9.
1936.) H o f f m a n n .

Societa anonima Puricelli Strade & Cave, Mailand, Straßenbaumischung, be
stehend aus 713 (Teilen) eines körnigen Gesteins von 1-—3,5 mm Korndurchmesser, 
238 feinverteilten Füllstoffen, 5 Asbest, 10 Fluxöl u. 34 sulfuriertem Bitumen. (It. P. 
290 363 vom 11/2. 1930.) H o f f m a n n .

,,Straba“  Straßenbaubedarfs-Akt.-Ges., Schweiz, Herstellung einer bituminösen 
Slraßenbaum-ischung. 75 (Teile) eines Steingemisches, welches 2 Kiesel von 5—8 mm 
Korngröße, 1 Sand u. 1/2 Kies enthält, wird mit 25 eines Füllers vermischt, der 24%  
Asphalt von einer Penetration 50 enthält. Die M. kann durch Pressen verfestigt werden. 
(F. P. 802 986 vom 5/3. 1936, ausg. 19/9. 1936.) H o f f m a n n .

Straßenbaugesellschaft Kemna-Lenz, G. m. b. H ., Berlin, Herstellung von 
Pflastersteinen. Ein nach dem Hohlraumminimumprinzip zusammengesetztes Stein- 
gemisch wird mit h. Bitumen, welches keine unter 180“ verdampfenden öle besitzt, über
zogen, so daß der Überzug eine Schichtdicke von 2,8—-3,4 ¡j, besitzt. Die M. wird dann 
unter einem Druck von 300—500 kg/qcm zu Formlingen gepreßt. (E. P. 451 796 vom 
26/3. 1935, ausg. 10/9. 1936. D. Prior. 26/3.1934.) H o f f m a n n .

Alessandro Pompucci, Le analisi dei bitumi. Pesaro: La poligrafica 1936. (22 S.) 8°.

X X . Sprengstoffe. Zündwaren. Gasschutz.
Herbert Levinstein, Kampfgase. Bemerkungen zu der Arbeit von Ma r s h a l l  

(C. 1936. I. 4652), betreffend die Senfgasanwendung im Kriege. (Nature, London 
137. 359—60. 29/2. 1936.) P a n g r it z .

Arthur Marshall, Kampfgase. Erwiderung an L e v in s t e in  (vgl. vorst. Bef.). 
(Nature, London 137. 534— 35. 28/3. 1936. London.) P a n g r it z .

M. Peronnet, Die Chemie der Kampfgase. Lungenreizstoffe und Hautätzgifte. 
(Vgl. C. 1936. II. 2072.) Geschichte, Darst. u. physikal., ehem. u. analyt. Eigg. von 
Chlor, Phosgen, den chlorierten Chlorameisensäuremethylestern, Chlorpikrin, ß,ß'-Dichlor- 
diäthylsulfid u. den Chlorvinylarsinen. Zahlreiche Literaturangaben. (Gaz Combat. 
Defense pass. Feu-S6cur. 2. 270—95. Sept. 1936.) P a n g r it z .

Gustaf Ljunggren, Kampfgase und Schulz dagegen. Allgemeine Darst. nach
a, lnstor., ehem. u. physiolog. Gesichtspunkten. — Die Hydrolyse von Dichlordiäthyl- 
/ sulfid ist im homogenen Medium eine monomolekulare Rk. mit der Geschwindigkeits

konstante K25» =  0,1 u. dem Temp.-Koeff. 3,4. Wegen der Schwerlöslichkeit von 
S(CH2CH2C1)2 in W. ist die Auflösungsgeschwindigkeit zeitbestimmend für Entgiftungs
arbeiten mit W. oder wss. Lsgg. Daher spielt die Ausführungsweise der Entgiftung 
eine ebenso große Rolle wie die angewendeten ehem. Mittel. (Tekn. Samfundets Handl. 
1936- 83—93.) M ie l e n z .

Fritz Themme, Das Eindringen von Lost in Baustoffe. Mitteilung der Ergebnisse 
von Prüfungen verschiedenartiger Gebäude- u. Straßenbaustoffe unter Berücksichtigung 
der Dauer der Einw. (12 Abbildungen.) (Gasschutz u. Luftschutz 6. 189—91. Juli
1936. Berlin.) M ie l e n z .

Paul Bruere, Die (Luft)-Filtervorrichlungen für (Gasschütz)-Bäume unter Über
druck. Amvendungszweck und Kontrolle. (J. Pharmac. Chim. [8] 24 (128). 49—58. 
16/7. .1936.) D e g n e r .

A . S. Milowidow, Entgiftung von Kampfstoffen in der Stadt. Ausführliche Über
sicht über die Entgasungsmittel u. die Anwendungsmethoden für städt. Verhältnisse. 
(Luftschutz-Mitt. [ross.: Westnik protiwowosduschnoi Oborony] 6. Nr. 7. 18—37. 
Juli 1936.) __________________  K l e v e r .

Westfälisch-Anhaitische Sprengstoff-Act.-Ges. Chemische Fabriken, Berlin 
(Erfinder: Eugen Saigger, Wittenberg), Verminderung oder Unterdrückung des Mün
dungsfeuers, dad. gek., daß Salze der Chinolnitrosäuren von hoebnitrierten aromat. 
Nitrokörpcm für sich oder zusammen mit anderen Stoffen am Boden des Geschosses an
gebracht werden. Bei Leuchtspurgeschossen werden diese Stoffe als Anfeuerungssatz 
für den Leuchtsatz verwendet oder dem Anfeuerungssalz zugemischt, z. B. 1 (Teil)
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Hexanitrodiphenylamin (I) u. 2 Kondensationsprod. aus Tetranitromethylanilin (II) mit 
Na-Äthylat. In den flach gehöhlten Boden eines Infanteriegeschosses wird z. B. eine 
Mischung von 2 dinitromethoxyäthoxychinolinnitrosaurem K  u. 1 Trinitrotoluol (III) 
in einer Menge von 0,02 g eingefüllt. Ferner sind geeignet: Kondensationsprodd. von
I, II, III oder Mononitrophenol mit Alkalimethylat oder -äthylat. (D. R. P. 636 977 
Kl. 78c vom 12/8. 1934, ausg. 17/10. 1936.) H o l z a m e r .

Societä Anonima Italiana Dinamite Nobel, Genua, Italien, Schießpulver. Als 
Hauptbestandteil enthält das Pulver Acetylnitrocellulose. 3 Beispiele: 1. 60 (°/0) 
Acetylnitrocellulose (8%  N2) (I) u. 40 Nitroglycerin (II). 2. 70 I, 25 II u. 5 Centralit 
oder Diphenylurethan. 3. 68 I, 30 II u. 2 Vaseline. (It. P. 290 866 vom 25/6. 
1930.) H o l z a m e r .

Societä Anonima Italiana Dinamite Nobel, Genua, Italien, Nitrocellulose- 
Nitroglycerinpulver. Dem Nitrocellulose-Nitroglyceringemisch wird neben stabilisieren
den u. gelatinierenden Mitteln Acetylcellulose zugemischt. 4 Beispiele: 1. 50 (%) 
Nitrocellulose (I), 40 Nitroglycerin (II) u. 10 Acetylcellulose (III). 2. 60 I, 28 II, 10 III
u. 2 Centralit. 3. 58 I, 30 II, 10 III u. 2 Vaseline. 4. 60 I, 25 II, 10 III u. 5 Centralit. 
(It. P. 290 865 vom 25/6. 1930.) H o l z a m e r .

Otto Heinrich Dräger, Lübeck, übert. von: Gustav-Adolf Schröter, Dessau, 
Nachweis von Senfgas (Ypcrit). Man leitet die Gase durch ein absorbierend wirkendes 
Gel (Silicagel), das mit einem die Farbe ändernden Metallsalz imprägniert ist, z. B. 
AuC]3-Lsg. (5°/0ig) oder Salzen des Pt, Pd, einwertigen Cu. Zerstört man den Über
schuß des AuC13 durch HCHO, H20„ o. dgl., so lassen sich durch die dann auftretende 
Blaufärbung auch kleine Mengen Yperit nachweisen. Die Rk. ist empfindlich; man 
kann z. B. auch Luft durch ein giftverdächtiges Gewebe, Tuch u. dgl. durchsaugen. 
(Vgl. F. P. 773964; C. 1935- II. 563.) (A. P. 2 054 885 vom 28/8. 1935, ausg. 22/9.
1936. D. Prior. 24/5. 1933.) A l t p e t e r .

[russ.] Sergei Nikolaje witsch Elmanowitsch, Die Chemie und Technik der Entgasung. Moskau: 
Onti 1936. (147 S.) Rbl. 1.25.

Henri Gerlinger, Manuel des gaz de combat, à l’usage du personnel auxiliaire Z. Strassbourg:
Libr. de la Mésange 1936. (74 S.) 8°.

Guido Guidi, II ncmico „900“ . La difesa antigas. Torino: Soc. edit. Torinese 1936. (32 S.)
4°. L. 2.

[russ.] Jan Matissowitsch Radoposlki, Die chemische Waffe im zukünftigen Kriege. Moskau: 
Onti 1936. (136 S.) Rbl. 1.50.

Giuseppe Stellingwerff, Protezione dei fabbricati dagli attacchi aerei. Con particolarc riguarde 
alle applicazioni del cemonto arinato. 3a ed. ampl., agg. e corr. da una raccolta di pro- 
gretti di ricoveri. Milano: U. Hoepli 1936. (189 S.) 8°. L. 16.

X X I . Leder. Gerbstoffe.
Hans Herfeld, Kombinationsgerbungen. Fortschrittsbericht über die Arbeiten der 

Jahre 1921—1936. Ausführliche Angaben über die gerbereichem. Arbeiten auf diesem 
Gebiete u. zwar zusammengestellt: 1. Kombination (Kb.) pflanzliche Gerbung— 
Chromgerbung; 2. Kb. pflanzliche Gerbung—Alaungerbung; 3. Kb. mit synthet. 
Gerbstoffen u. Sulfitcelluloseablauge; 4. Kb. mit Formaldehyd; 5. Kb. mit Chinon;
6. Kb. der Mineralgerbungen untereinander; 7. Kb. mit Schwefel u. 8. Kb. mit Fett-
u. Sämischgerbung. (Collegium 1936. 588— 614. Freiberg i. Sa., Deutsche Versuchs
anstalt f. Lederindustrie.) Me c k e .

D. Burton, Chromgerbung. X IX . Der Einfluß von pflanzlichen Gerbstoffen auf 
den Säuregehalt von Chromleder. Wenn neutralisiertes Chromleder (Kalbfelle) mit 
Gambir- oder Sumachbrühen nachbehandelt wird, erleiden die pflanzlichen Gerb- 
brühen fast keine pH-Veränderung, während die behandelten Leder deutlich sauer 
geworden sind. Die stärkste Wrkg. besitzt Gambir. Dies ist sowohl für die Theorie, 
als auch für die Praxis der Lederbeize von Bedeutung. Durch die Einw. der pflanz
lichen Gerbstoffe auf das Chromleder werden im Leder gebundene Säurereste in Frei
heit gesetzt, die dadurch eine Ph-Erniedrigung des Chromleders bewirken. Durch 
Sumaeh wird keine so weitgehende Ph -Erniedrigung hervorgerufen, da die Sumach
brühen erhebliche Mengen puffernder Salze enthalten. Bei Einw. stärkerer pflanz
licher Gerbbrühen auf neutralisiertes Chromleder werden die pflanzlichen Gerbbrühen
u. die nachbehandelten Chromleder sauer, da ein Teil der aus dem Chromleder in Frei-
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heit gesetzten Säure von den pflanzlichen Brühen aufgenommen wird. (J. int. Soc. 
Leather Trades Chemists 20. 451— 53. Okt. 1936.) M e c k e .

A. Küntzel und H. Boensel, Über die Einwirkung von Chromsalzen auf die Schmelz
barkeit und Mutarotation von Gelatinegehn. Beiträge zu einer Theorie der Mineral
gerbung. V. (IV. vgl. C. 1936. II. 416.) Gelatinelsgg., die mit Chromalaunlsgg. be
stimmter Konz, vermischt werden, erstarren zu Gelatinegelen, die beim Erwärmen 
bis 100° nicht schmelzen. Jedoch zeigen sie noch weitgehend die für die Gel-Solumwand- 
lung charakterist. Drehungsänderung (Mutarotation). Mit steigenden Gerbstoffmengen 
(Chrom, Formaldehyd) wird die Mutarotation der gegerbten Gelatinegele merklich 
herabgesetzt. Da bei denjenigen Chrommengen, die zur Gerbung des Gels (Aufhebung 
der Schmelzbarkeit) gerade ausreichen, die Mutarotation unveränderlich ist, so nehmen 
Vff. an, daß die Gelatinemicello in diesem Falle nur in sehr geringem Maße durch
gegerbt ist. Bas. Al-Salze, die mit Gelatine ebenfalls Komplexsalze bilden, aber wegen 
gleichzeitiger Aufhebung der Aggregierung eine Vernähungswrkg. (Gcrbwrkg., d. h. 
Aufhebung der Schmelzbarkeit) nicht ausüben, haben auch keinen hemmenden Ein
fluß auf die Mutarotation. Die geringe Hemmung der Mutarotation durch Chrom
salze ist also nicht eine Folge der Komplexsalzbldg., sondern beruht auf der Vernähung 
der Hauptvalenzketten, die nur mit aggregierten, komplexbildenden Salzen möglich 
ist. (Collegium 1936. 576— 88. Darmstadt, Techn. Hochschule, Inst. f. Gerberei
chemie.) Me c k e .

— , Die Neutralisation von Chromleder. Allgemeine Ausführungen über den Zweck 
der Neutralisation, der unterschiedlichen Wrkg. von Borax u. NaHC03, sowie der Aus
führung u. Überwachung mittels Indicatoren. (Leather Trades’ Rev. 69. 1358— 60. 
14/10.1936.) Me c k e .

Je. I. Malkiman, Verarbeitung von Chromleder unter den Bedingungen eines ab
wechselnden erhöhten und verminderten Druckes. (Leder- u. Schuhwarenmd. d. S. S. S. R. 
[russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlennost S. S. S. R.] 15. Nr. 7. 35— 39. Juli
1936.) SCHACHOWSKOY.

D. I. Mirliss und D. A. Deribass, Synthetische Gerbstoffe aus Holz. Es wird die 
Darst. einer Klasse synthet. Gerbstoffe besprochen, die durch Kondensation (u. darauf
folgende Sulfurierung) von mit Säure hydrolysierter Cellulose mit Kresol erhalten werden. 
—  Abbau der Cellulose: 60 g Cellulosewatte wurden in einem Kupferautoklaven 
(2 1 Inhalt) mit 1200 ccm l% ig. Schwefelsäure etwa 6 Stdn. lang bei einem Druck 
von 5 at gehalten. Die Fl. wurde abgegossen u. der Rückstand getrocknet. —  Konden
sation: Das getrocknete Rk.-Prod. wurde in einem Autoklaven mit 150% Kreosot, 
150% W. u. 2%  Zinkchlorid (als Katalysator) 4 Stdn. lang auf etwa 140° erhitzt. — 
Sulfurierung: Es wird mit Schwefelsäure von 60° Be, u. zwar je nach Beschaffenheit 
des Kondensationsprod. mit 1—2 Teilen auf 1 Teil „Harz“  sulfuriert. — Neutralisation: 
Etwa 20 ccm 0,1-n. NaOH auf 1 g Synthan. — Das mit derartigen Prodd. gegerbte 
Leder hat äußerlich Ähnlichkeit mit Leder, das mit Eichenholzextrakten gegerbt 
worden ist. Durchgerbungszahl 39,7; Rendementzahl 230. (Z. ehem. Ind. [russ.: 
Shumal chimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 735—38. Juni 1936.) Sc h a c h o w s k o y .

— , Verwendung der Schwefelfarbstoffe in der Lederfärberei. Allgemeine Angaben 
über das Verh. der Schwefelfarbstoffe, sowie das Färben mit diesen. (Cuir techn. 25 
(29). 320—21. 15/10. 1936.) _________________  M e c k e .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: Wilhelm Neugebauer,
Wiesbaden-Biebrich), Beizen von tierischen Häuten unter Verwendung von Enzymen, 
dad. gek., daß die Beizbrülien einen Zusatz von solchen organ. Basen enthalten, die 
einen höheren aliphat., hydroaromat. oder Cycloparaffinrest besitzen. Z. B. werden 
geäscherte u. enthaarte Kalbsblößen in üblicher Weise in einem Beizbad behandelt, 
das 0,75% einer der gebräuchlichen Pankreasenzyme enthaltenden Lederbeizen ent
hält. In der Lsg. befindet sich ein Zusatz von 0,02% trimethylierten Cocosfettaminen. 
Ferner kann man den Beizbrülien Trimethyldodecylammoniumchlorid, Benzyldimethvl- 
abietinylammoniumchlorid,N-Oxäthyltetradecylamm usw. zusetzen. (D. R. P. 636 471 
Kl. 28a vom 9/9. 1934, ausg. 8/10. 1936.) Seiz.

J. R. Geigy A.-G.,  Basel. Lichtecht gerbende Stoffe. Man läßt Phenolmono
sulfonsäure, Harnstoff (I) u. HCHO (II) bzw. das aus I u. II erhältliche Konden
sationsprod. in kongosaurer Lsg., gegebenenfalls bei erhöhter Temp., so lange auf
einander einwirken, bis in W. 1. Stoffe erhalten werden, worauf man auf eine Acidität
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von pii =  2—4 einstellt. — 100 (Teile) Reinphenol u. 100 Oleum (26<J/ 0äg) werden 
unter Kühlen auf 100— 110° erhitzt; dann werden unter Kühlung 50 W. zugegeben, 
wobei die Temp. unter 50° gehalten wird, worauf man die Reaktionsmasse mit 40 I 
versetzt. Bei einer Acidität der Phenolsulfonsäure von 10 g gleich 48,5 ccm n-NaOH- 
Lsg. gibt man 180 g Kalilauge von 29,3% u. rasch noch 130 II (30%ig) zu u. erhitzt 
am Rückfluß zum Kochen, bis eine Probe beim Verdünnen mit W. klar 1. bleibt. Zum 
Schluß wird mit H3P 04 auf die Acidität von pn =  2—4 angesäuert. (Schwz. P. 
184 317 vom 2/5. 1935, ausg. 1/8. 1936. D. Prior. 11/5. 1934.) S c h w e c h t e n .

Turner Tanning Machinery Co., Portland, Me., übert. von: John J. Callahan, 
Peabody, Mass., V. St. A., Herstellung von Samtledern, dad. gek., daß man die ge
äscherten, gebeizten u. gepickelten Häute u. Pelle zunächst im Walkfaß mit einer 
Suspension von inerten Stoffen, insbesondere Litlioponen oder Kreide, walkt u. dann 
auf der Entfleischmaschine den Narben entfernt, gerbt, fettet, färbt u. fertig zu
richtet. (A. P. 2 054 069 vom 24/8. 1935, ausg. 15/9. 1936.) Seiz.

W. R. Atkin and F. C. Thompson, Procter’s Leather chemists’ pocket-book: a short com-
pendium of analytical methods. 3rd ed. rev. and enl. London: Spon 1936. (302 S.). lös. 

Handbuch der Gerbereichemie und Lederfabrikation. Begr. v. Max Bergmann. Foitgef. v.
Woligang Grassmann. Bd. 3, T. 1. Wien: Springer (Ausliofg.: Springer, Berlin) 1936.
4«. .AI. 148.—.

3. Das Leder, 1. Zurichtg. u. Priifg. d. Leders. Hrsg. v. M. Bergmann. (XV, 1045 S.)

X X IV . Photographie.
W . E. Forsythe und M. A. Easley, Photographische Wirksamkeit der Strahlung 

einer Anzahl photographischer Lichtquellen. Vff. besprechen verschiedene Lampentypen 
für photograph. Zwecke (Blitzlichtlampen, Hochleistungsglühlampen) hinsichtlich ihrer 
ausgesandten Lichtenergie u. ihrer Verwendung bei verschiedenen Emulsionstypen. 
(J. opt. Soc. America 26. 310— 12. Aug. 1936. Cleveland, Ohio, General Electric 
Comp.) K u. Me y e r .

Bernhard H. Nichols und J. C. Root, Ein verbessertes Verfahren zur Reproduktion 
von Röntgenf ilmen. Vff. beschreiben einen App., mit dem mittels einer Kleinbildkamera 
Positive von Röntgennegativen auf 35-mm-Film hergestellt werden können. (Radiology 
27. 362— 64. Sept. 1936. Cleveland, Ohio.) Ku. Me y e r .

Th. Hövel, Praktisches Kennzeichnen von Röntgenfilmen. Die Nachteile der bis
herigen Methoden zur Kennzeichnung von Metallschweißstellen, die röntgenograpli. 
untersucht werden sollen, werden besprochen. Als prakt. Mittel zur Kennzeichnung 
hat sich ein Mennigekitt erwiesen, in den die erforderlichen Zeichen eingepreßt werden. 
(Stahlbau 9. 151. 11/9. 1936. Beil. zu Bautechn. Dortmund.) Ku. M e y e r .

P. Chastel, Einige Rezepte für den photographischen Druck auf Geweben. Tränken 
des mit NaCl geklotzten Gewebes mit AgNO^, Auflegen der Schablone, Belichten. 
Lösen des unbelichteten AgCl durch Thiosulfat. Für reinschwarze Töne behandeln mit 
Goldtonsalz oder kurz belichten u. mit Pyrogallol entwickeln. Tönen des Ag-Bildes mit 
rotem Blutlaugensalz u.: Ferroammonsuliät (blau), CoCl2 (grün), Urannitrat u. Citronen- 
säure (rotbraun), u. Na2S (sepia). Einfärben des Silberbildes durch Umsetzen des Ag zu 
uni. Ferroeyaniden u. Färben mit bas. Farbstoffen. Es wird z. B. mit einer Lsg. be
handelt, die im Liter W. 60 g Ferricyankalium, 40 g Pb-Nitrat u. 50 g Eg. enthält. Es 
ergibt sich dann: 4 Ag -f- 2 (FeCyc)2Pb3 =  FeCy6Ag,, +  3 (FeCy„)Pb2. Das nun farblose 
Bild wird mit CuClj behandelt, das entstandene Cupriferrocyanid mit Chinon zum Cupro- 
salz reduziert u. in üblicher Weise mit Eg. bei 80—90° mit bas. Farbstoffen gefärbt. 
(Rev. gen. Teinture, Impress. Blanchiment, Appret 14. 621—25. Sept. 1936.) F r ie d e .

Radio Corp. oi America, New York, N. Y., V. St. A., Herstellung von Ton- 
auf Zeichnungen. Die Rückseite des Films ist mit einer elektr. leitenden Schicht be
deckt. Dieser Überzug ist in zwei Teile geteilt von variabler Oberfläche, wodurch 
eine Wellenlinie entsteht, die den Impulsen des aufzuzeichnenden Tons entspricht. 
Die eine Hälfte dieser Schicht wird auf elektrochem. Wege aufgebracht. (Belg. P. 
412 462 vom 25/11. 1935, ausg. 14/4. 1936. A. Prior. 30/11. 1934.) F u c h s .

J. 0 . Van Leer, Wa co Park, Holland, Herstellung photographischer Tonaufzeich- 
nungen. Die Wellenlänge des Tonaufzeichnungslichtes ändert sich im Zusammen
hang mit dem aufzunehmenden Ton, während das Tonaufnahmephotomaterial für be
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stimmte Wollonlängon eine besondere Empfindlichkeit hat (?; der Referent). (Belg. P. 
411325 vom 18/9. 1935, ausg. 11/2. 1936. Holl. Prior. 23/8. 1935.) F u c h s .

Arthur Dultgen, Queens Village, N. Y., V. St. A., Herstellung von Tiefdruckformen. 
Ein nach einem Halbtonnegativ durch einen Raster hergestelltes Positiv wird auf ein 
lichtempfindliches Pigmentpapier kopiert, das auf eine Druckplatte oder -walze über
tragen wird, worauf diese geätzt wird. (A. P. 2 040 247 vom 9/2. 1933, ausg. 12/5.

. 1936.) G r o t e .
Walter S. Marx, Port Washington, N. Y., Y. St. A., Herstellung photomechanischer 

Druckformen. Ein Halbtonnegativ wird durch einen Raster auf lichtempfindliches 
Papier kopiert. Dann werden bestmimte Teile des Positivs von einem photograph. 
hergestcllten Positiv in Schwarz-Weiß (Strichzeichnung) überlagert. Von dem so 
kombinierten Positiv wird im reflektierten Lieht u. ohne Raster ein Negativ hergestellt, 
das zur Erzeugung der Druckform dient. (A. P. 2 048 876 vom 10/10.1933, ausg. 
28/7. 1936.) G r o t e .

Porzellanfabrik Kahla, Kahla, Thüringen (Erfinder: Werner Rath, Bad 
Klosterlausnitz, Thüringen), Herstellung ‘photographischer Kontraste bzw. Bilder, dad. 
gek., daß 1. als lichtempfindliche Stoffe gesinterte titandioxydhaltige, keram. Massen 
in Form von Platten u. sonstigen zweckentsprechenden Formen dienen; — 2. der Titan
dioxydgeh. der lichtempfindlichen keram. M. vorzugsweise zwischen 70 u. 100°/o 
gehalten wird. 2 weitere Ansprüche. — Das gesinterte TiO,t kann auch gemahlen mit 
einem Bindemittel gemischt auf beliebige Unterlagen wie Glas, Metall, Holz, Celluloid, 
Papier o. dgl. aufgetragen werden. Als Bindemittel kommen Gelatine, Kollodium, 
Kunstharze, Wasserglas in Frage. Besonders gut mit ultraviolettem Licht entstehen 
grünlichgraue Kopien, die durch Erwärmen beliebig wieder zum Verschwinden gebracht 
werden können, so daß dieselbe Schicht öfters verwendbar ist. (D. R. P. 634306  
Kl. 57 b vom 21/3. 1934, ausg. 31/8. 1936.) F u c h s .

Philco Radio & Television Corp., Philadelphia, übert. von: Lawrence J. 
Pearson, Wyncote, Pa., V. St. A., Behandlung von zu photographierenden Holzmaserungen. 
Das Holz wird zunächst mit einer Lsg. zum Ätzen der Maserungen u. zum Befreien 
der Poren von Säften o. dgl., beispielsweise mit 10°/oig. NaOH, behandelt, worauf 
das Holz, z. B. mit einer 30%ig. Lsg. von H20 2, gebleicht wird. Das Holz wird dann 
mit einem farblosen, für die Füllmittel, wie gepulverten Gips, Mg-Silicat, PbO u. 
Pigmente, undurchlässigen Stoff überzogen, auf den die Füllmittel aufgebracht werden, 
die nur die Poren u. Vertiefungen der Maserungen ausfüllen. Durch dieso Behandlung 
wird die photograph. Reproduktion der Maserungen erleichtert. (A. P. 2 050 118 
vom 4/4. 1936, ausg. 4/8. 1936.) G r o t e .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: NikolaiBudiloff und Gerhard Hennig), 
Berlin, Erzeugung von Mehrfarbenbildem auf Aluminium oder seinen Legierungen, 
die nach bekannten Verff. elektrolyt. oxydiert u. mit lichtempfindlichen Stoffen 
imprägniert sind, durch Herst. mehrerer photograph. Teilbilder, dad. gek., 1. daß 
als rotes Teilbild ein erhitztes goldgetontes Ag-Bild, als gelbes Teilbild ein erhitztes 
Eisenblaubild u. als blaues Teilbild ein nicht erhitztes Eisenblaubild benutzt wird. —
2. daß zu dem Dreifarbenbild noch ein Schwarzdruck hinzugefügt wird, der mit Hilfe 
eines filterlos erzeugten Negativs auf das Dreifarbenbild aufkopiert wird. (D. R. P. 
635 990 Kl. 57 b vom 6/7.1935, ausg. 29/9.1936.) G r o t e .

Oxford Vamish Corp., Detroit, Mich., übert. von: Charles P. Stirling, Wil- 
mington, Mass., V. St. A., Tiefdruckform für Textildruck. Das zu reproduzierende 
Original wird zunächst durch einen Halbtonraster kopiert. Die Kopie wird unter 
Benutzung eines Tiefdruckrasters auf Pigmentpapier kopiert, das auf die Druckplatte 
oder -walze übertragen wird, worauf diese geätzt wird. Die so hergestellte Tiefdruck
form enthält also eine Kombination von Halbtonraster u. Tiefdruckraster. Vgl. A. P.
2 010 042; C. 1935- II. 3624. (A. P. 2 039195 vom 9/11. 1931, ausg. 28/4. 1936.) G r o t e .

James Murray, Forest Hall, England, Wiedergewinnung von Silber aus Thio- 
sulfallömngen. In die Lsg. werden Elektrodenplatten verschiedenen Metalls ein
getaucht. Zwischen den Platten, die mit einem nicht leitenden Stoff überzogen sind, 
ist eine poröse Zwischenschicht angeordnet. (E. P. 451 703 vom 16/2. 1935, ausg. 
10/9. 1936.) G r o t e .
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