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Geschichte der Chemie.
M. Isler, Ernst B erl (7. V I I .  1877 bis 16. I I .  1946). W ürdigung der w issenschaft

lichen L ebensarbeit von E r n s t  B e r l , d er nach  seiner E m igration  aus Deutschland 
zu le tzt als „research  Professor“ am CARNEGIE-Inst. of Technology in P ittsb u rg h  tä tig  war, 
wo e r am 16. 2 .1946  versto rben  is t. N eben seiner vielseitigen A rbeit auf dem  Gebiete der 
techn. Chemie is t  e r vor allem bekanntgew orden als M itarbeiter des „Taschenbuches für 
die anorgan.-chem . G roßindustrie“ u. der „C hem .-techn. U ntersuchungsm ethoden“ sowie 
als M itherausgeber d er „Chem. Ingen ieu rtechn ik“ . (Helv. chim . A cta 29. 957—73. 1/8. 
1946.) H a n s o n . 1

— , R a i Bahadur Gouripati Chatterjee, M . Sc., F . N. I .  N achruf auf den am  10. Ju li 1942 
verstorbenen Me tereologen. (Proc. n a t. In s t. Sci.Ind ia8 .397— 98.23/12.1942.) Go t t f r ie d . 1

E. Rothlin, Siegfried Edlbacher. N achruf auf den  am  5. Ju n i 1946 freiwillig aus 
dem  Leben geschiedenen D irek tor der physiol.-chem . A nsta lt der U n iv .B ase l,E d l b a c h e r , 
m it einer W ürdigung seiner Forschungsarbeiten . (H elv. physiol. pharm acol. Acta 4. 
359—60. 1946.) H e l l m a n n . 1

F. F. Flinn, Gerald Tattersall Moody. N achruf auf den im A lter von 79 Jah ren  v er
storbenen engl. Chem iker G. T. Mo o d y , Schüler u. A ssistenten von H . E. A r m s t r o n g . 
U nter anderem  w ar Mo o d y  P räsid en t der D yers' Com pany. (J. Soc. Dyers Colourists 60. 
46— 47. Febr. 1944.) B a r z . 1

A. Hultgren, B. Kalling und A. Westgren, Gösta Phragmen. N achruf auf den am 
21/8. 1944 versto rbenen  V orstand des schwed. M etallograph. In st. u. W ürdigung seiner 
A rbeiten  auf den G ebieten der M etallographie des S tahles u. verschied. Legierungen von 
N ichteisenm etallen, der T herm odynam ik  u. der p rak t. M etallurgie. —Bibliographie seiner 
Veröffentlichungen. ( Je rn k o n to re ts  Ann. 128. 525—36. 1944.) R . K . M Ü L LE R. 1 

Henry Tizard, Rutherford-Gedächtnisrede. Gedenkrede, gehalten vor der C h e m ic a l  
S o c i e t y  1939. ( J .  chem . Soc. [London] 1946. 980—86. O kt.) R e i t z .  1

D. H. Bangham, Prof. Isidor Traube. N achruf auf Prof. I s id o r  T r a u b e , geb. in 
H ildesheim  u. versto rben  im  A lter von 83 Ja h ren  in  E dinburgh . E r w ar ein Schüler von
A. W. HOFM ANN u . H elm hO L TZ u . t r a t  als lang jähriger außerorden tlicher Prof. an  der 
TH  Berlin durch  A rbeiten  auf dem  G ebiete der physikal. u. K olloidchem ie hervor. (N ature  
[London] 152. 743—44. 25/12. 1943.) B a r z .  1

Walter Qvist, D ie erschienenen Schriften von Ossian Aschan. Verzeichnis aller im  Druck 
erschienenen A rbeiten  u. B ücher des finn. O rganikers 0 .  A s c h a n . (Suom en K em istiseuran 
T iedonanto ja  52. 210—28. 1944. [O rig.: schwed.]) R . K . Mü l l e r . 1

George L. Clark, Röntgenstrahlenuntersuchungen keramischer Werkstoffe in Ver
gangenheit, Gegenwart und Z uku n ft.  Ref. eines V ortrags anläßlich  des 101. G eburtstages 
R ö n t g e n  s  u. des 50. Jah restages der E ntdeckung  der R ön tgenstrah len . Vf. g ib t einen 
sehr e ingehenden Ü berblick über die Anw endung der R öntgenstrahlen  in  der M aterial
prüfung allg. u. in  der keram . u. G lasindustrie besonders. (J .  Amer. ceram. Soc. 29- 
177—8 6 .1 /7 .1 9 4 6 .)  K ü h n e r t .  2

Josef B. Stränsky, Historische photographische Literatur. Zusam m enstellung von 
L ite ra tu rz ita ten  über A rbeiten  von ST E N G E R , L O H E R , L E C H N E R , R ö L L  u. L U T H E R  
u. anderer d eu tscher A utoren. (Chem. Obzor 18. 204—07. 30/10. 247—49. 30/12. 1943.)

R o t t e r . 2

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
P. W. Bridgman, Neuere Arbeiten a u f dem Hochdruckgebiet. In  seinem Ü bersichts

be rich t behandelt Vf. die E ntw . in den Jah ren  1930—45; in  den einzelnen A bschnitten  
w erden techn . u. m eßtechn. Fragen besprochen, ferner die Volum enveränderungen, 
Phasenübergänge, Ä nderungen der V iscosität u. E la stiz itä t, therm ., e lek tr., m agnet., 
op t., chem . u. biol. E ffekte bei A nw endung von D rucken bis 50000 a t u. teilweise bis 
100000 a t. (R ev . m od. Physics 18. 1—93. Ja n . 1946. Cam bridge, Mass., H arvard  Univ.)

K ir s c h s t e in . 10
Ming Chen Wang und G. E. Uhlenbeck, Über die Theorie der Brownschen M olekular

bewegung. I I .  M itt. Es wird ein  Überblick über den jetzigen S tand d er Theorie gegeben u.
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versuch t, die Theorie d e r BROWN sehen M olekularbew egung a ls einen F a ll  de r a llgem einen 
T heorie zufälliger Prozesse darzuste llen . A ußer d e r M eth. von  R ic e  (Bell Tel. J .  23. 
[1944.] 282; 25. [1945.] 46) g ib t es d ie  FOKKER-PLANKsche oder D iffusionsgleichungs
m ethode. Beide M ethoden fü h ren  zum  gleichen R esu lta t. D ie V erte ilungsfunk tion  eines 
freien  Teilchens u. des einfachen harm on. O scillators w erden angegeben. (R ev. mod. 
Phvsics 17. 323—42. A p ril Ju l i  1945. A n n  A rbor, U niv . of M ichigan, R an d all L abor, of 
P b vs.) L i n d b e r g , l l

Glenn T. Seaborg, Tafel der Isotopen. Ü bersich t ü b e r d ie  b is E n d e  1943 un tersuch ten  
E lem en te  u . Iso tope  m it A ngabe d er S icherheit oder W ahrschein lichkeit ih re r  E xistenz. 
F ü r  die stab ilen  Iso tope  w erden die M engenverhältnisse, fü r  die ra d io a k t. S trah len art, 
H albw ertsze it u . E n erg ied a ten  angegeben sowie d ie  A rt d e r  B est. u . d a s  A usgangsm aterial 
bei d e r B ildung. — 636 L ite ra tu rz ita te . (R ev . m od. Physics 1 6 .1 —32. J a n . 1944. Berkeley, 
Calif., U n iv . of C alifornia, D ep. of Chem .) G r a t jb .  13

P. E . Jankwieh, G. K . RoDefson u n d  T. H. Noms, D ie  durch den bei der Neutronen
bestrahlung von stickstoffhaltigen Substanzen erzeugten 14C gebildeten chemischenVerbindun- 
gen. U n tersu ch t w urde d ie  N a tu r  d er ra d io a k t. V erbb ., d ie  bei d e r D a rs t. von  14C durch 
N eutronenbestrah lung  von stickstoffha ltigem  M aterial gebildet w urden . B e strah lt wurden 
d ie  folgenden S u b stanzen : g e sä tt., wss. N H 4N 0 3-Lsgg. in  S ta h lta n k s , N H jN O j-K ry sta lle , 
H ydrazind ihydroch lorid , trocknes Anilin, H arn sto ff, H arnstofflsg . sow ie e ine  50% ig. 
wss. Pyrid in lösung. In  allen Fä llen , in  denen  O -haltige  V erbb. a ls A usgangsm ateria l ver
w endet w urden  oder in  wss. Lsg. Vorlagen, w urde rad io ak t. C 0 2 u . CO gefunden. Am eisen
säure  u. M ethanol w urden  n u r in  den  wss. Lsgg. gefunden. R ad io ak t. H C N  w urde  in  keiner 
Lsg. gefunden, dagegen bei allen re inen  S u b stanzen  au ß er N H 4N O s u . Anilin . M ethan trat- 
n u r bei solchen H -haltigen  S ubstanzen  auf, d ie  keinen S auersto ff e n th ie lten . ( J .  chem. 
Physics 1 4 .131—40. M ärz 1946. B erkeley, Calif., U niv ., D ep. of Chem .) GOTTFRIED. 13

Theodore Berlin und  K asim ir  Fajans, Natur der kovalenten B indung. B erechnet m an 
die B indungsenergie von 2 H *  -f- e _ =  H ä+ nach  dem  p e rm an en t sym m . BOHRschen 
Modell, so e rh ä lt m an  einen W ert von E  =  — 11,9 eV. A uf w ellenm echan. Grundlage 
b e rech n et e rg ib t sich ein  W ert von  16,3 eV. F ü r  d ie  B indungsenerg ie  des H 2-Mol (2 H + -{- 
2 e~ =  Hg) e rh ä lt m an  u n te r  d e r  V oraussetzung , d a ß  sich  beide E lek tro n en  p e rm anen t 
sym m . zu d en  beiden  P ro tonen  bewegen, einen W ert von  E  =  —29,9 eV gegenüber einem 
experim entellen  W e rt von  — 3 1 ,8eV . H ieraus fo lg t, d aß  d ie  zeitlichen A bw eichungen von 
d e r m ittle ren  sym m . L age fü r  H 2 m it se inen 2 E lek tro n en  u .d e m  K e m a b s ta n d  r  =  0,74 A 
k le iner sind  a ls  fü r  das einzelne E lek tro n  von H 2+ u . r  =  1,06 A. — D ie B indungsenergie 
von L i2 (2 L i-*" -j- 2 e~ =  I i j )  m it r  =  2,6 7A  b e trä g t — 11,9 eV. D er U n tersch ied  von H 2 
u . Lig b e ru h t au f d e r  T atsache , daß  L i+ eine E lek tronenschale  b e s itz t. D ie E lek tronen
verte ilungskurve fü r Li'*' zeig t, d aß  bei d em  in tem u c lea ren  A b stan d  von  H 2 (0,74 A) 
das E lek tro n en sy st. d e r  zwei L i+ b e träch tlich  überlappen  w ürde  u . d ie  A bstoßung  zwischen 
den  überschüssigen L adungen  w ürde e rh ö h t w erden d u rch  d ie  d e r E lek tronensehalen . Bei 
einem  A bstand  von  2,67 A k a n n  d ie  le tz te re  vernach lässig t w erden. A bschließend kann 
gesagt w erden, d aß  d ie  B indung  in  d en  k o v a len ten  Moll. H 2+, H 2 u . L i2, d ie  kein per
m anen tes D ipo lm om ent besitzen , d u rch  COULOMB sehe K rä f te  v e ru rsach t w ird , zu denen 
m an  d en  Teil d er P o ten tia len erg ie  h inzufügen  m u ß , d e r  abhängig  is t  von  d e r  zeitlichen 
P o la r itä t  d e r  M oleküle. D as BOHR sehe Modell re p rä se n tie rt d ie  id ea lis ie rte  perm anent 
unpolare  B indung . W ährend  d ie  id ea lis ie rte  B indung zwischen s ta rre n  Io n en  ein  elektro- 
s ta t .  Phänom en is t ,  sind  d ie  id ea lis ie rte  u. d ie  reale  k o v a len te  B indung  elektrokinet. 
N a tu r. (J .  chem . Physics 1 0 .6 9 1 —92. N ov. 1942. A nn A rbor, M ich., U niv ., D ep. of Chem.)

G o t t f r i e d . 15
Walter Gordy, Beziehungen zwischen den charakteristischen Bindungskonstanten und den 

Elektronegativitäten der gebundenen Atome. E s  wird eine Formel angegeben für die Be
ziehung zwischen den Bindungskraftkonstanten, der Ordnung der Bindung (Vielfachheit), 
dem Abstand der gebundenen Atom e u. der E lektronegativität gemäß der PAULINGsehen 
Skala, welche für viele zweiatom ige u. einfache mehratomige Moll, im Grundzustand gilt. 
Die gute Übereinstim m ung m it den experim entellen W erten ist für eine Reihe von Moll, 
aus einem beigegebenen Diagramm ersichtlich. Für die Ordnung der C—C-Bindung 
wurden die von MULLTKEN auf anderem W ege bestim m ten Werte eingesetzt. Die Überein
stim m ung m it der theoret. K u rv e  deutet auf die R ichtigkeit der Voraussage hin, daß 
in K W -stoffen die einfache C—C-Bindung Doppelbindungscharakter besitzt, während die 
gewöhnliche Doppelbindung einer dreifachen ähnelt. Durch Abänderung der Zahlenwerte 
der K onstanten kann die Formel z. B. auch auf gewisse K lassen von mehratomigen MolL 
angewandt werden, in denen die Wechselwrkg. zwischen den nicht miteinander gebundenen 
Atomen nicht zu vernachlässigen ist. (Physic. Rev. [2] 69. 130— 31. 1 15. 2. 1946. Durham, 
N . C., Duke U niv., Dep. of Phys.) E . R e u b e r .  15
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F. E. Jones, D as quaternäre System  C a O -A lß 3-CaSO,t- I I ß  bei 25°. Gleichgewichte 
m it krysta llinem  A l ß s -3 H ß ,  Tonerdegel und  fester Lösung. InF ortse tzu n g  seiner U nteres. 
(C. 1940. I. 1961) über das Syst. C a0 -A l20 3-C a S 0 4- H 20  bei 25° b e rich te t Vf. zunächst 
über d ie s tab ilen  u. m etastab ilen  Gleichgewichte m it E inschluß von krysta llinem  A120 3- 
3 H 20 .  A ußerdem  w urden  die Gleichgewichte m it Tonerdegel in  Lsgg. m it hohen K alk- 
konzz. sowie feste  Lösungsgleichgewichte u n tersuch t. Bei den Unteres, m it Al20 3-3 H 20  
ergab sich, daß  n u r die H ochsulfatform  des C a-Sulfoalum inates, 3 C a0 -A l20 3-3 C a S 0 4- 
32 H 20 ,  als stab ile  q u a te rn ä re  Verb. a u f tr i t t. Mit Bezug auf k rysta llines A120 3-3 H 20 ,  
das d ie s tab ils te  S tru k tu r  des G ibbsit b esitz t, is t  3 C a0 -A l20 3-3 C a S 0 4-32 H 20  in 
ko ngruen t lösl. in  W . u. jeder C a S 0 4- oder K alkkonz, bis zum S ä ttigungspunk t. D er 
B ereich des 3 C aO -A ^O j-S  C aS 0 4-32 H 20 -F eldes in  dem  Syst. v a riiert zwischen den 
G renzen, d ie  d u rch  das re la tiv  lösl. Tonerdegel u. die sehr s tab ile  Al20 3-3 H 20 -S tru k tu r  
des G ibbsits gegeben werden. E s w urde eine feste L ösungskurve Al20 3-3 H 20 - „ 3  CaO • 
Al20 3-C a S 0 4-12 H 20  -f- 3 CaO • Al20 3-C a(0 H )2-12 H 20 “ angegeben u. gefunden, daß  
sie ähnlich is t  d er festen Lösungskurve A120 3 aq  (G el)-„3  CaO • Al20 3-C a S 0 4-12 H aO -f~ 
3 C a 0 -A l20 3-1 2 H 20 “ . Die sogenannte T iefsulfatform  3 CaO ■ Al20 3-C a S 0 4-12 I I 20  t r i t t  
n u r als eine E ndkom ponente  in  dem  festen  Lösungsfeld auf. Bei den  Tonerdegelgleich
gew ichten w ar ein ähnliches Verh. zu beobachten  wie m it Al20 3-3 H 20  bis zu einer K a lk 
konz. von 0,3 g CaO pro L iter. Die q u a te rn ären  G leichgew ichte nähern  sich schnell d er 
C a0 -A l20 3- H 20 -F läch e  u. sind m it den G leichgew ichten des tern . Syst. durch  ein festes 
Lösungsfeld verbunden, das sich von einer festen L ösungs-Phasengrenzkurve im  q u a te r
nären  Syst. 3 CaO -Al20 3-3 C a S 0 4-32 H 20  bis zu einer festen Lösungskurve im  te rn . Syst. 
erstreck t. Die feste Lsg. im  Gleichgew icht m it 3 CaO • Al20 3-3 C a S 0 4-32 H 20  n äh ert sich 
der Zus. der T iefsulfatform  des Ca-Sulfoalum inates. Die feste Lsg. h a t die allg. Form el 
x C aO -y A120 3-z C a S 0 4-aq. ( J .  physic. Chem. 4 8 .3 1 1 —56. Nov. 1944. G arston , W atford , 
H erts, Building Res. S ta t.)  G O TT FR IED . 22

F. E. Jones, D as quinäre System  C a O -A lß  $ -C a S O ¿ -K ß -H ß  (1 Prozent KOH ) bei 
25°. U nters, des obigen Syst. ergab im  Vgl. zu dem  q u a te rn ären  Syst. C a0 -A l20 3-C a S 0 4-  
H 20  (vgl. vorst. Ref.), daß  tro tz  d er seh r erheblichen Ä nderungen in  den Zuss. de r Lsgg. 
die Verb. C3A ■ 3 C a S 0 4-32 H 20  die einzige q u a te rn äre  stabile  Phase ist. ( J .  physic. Chem. 
48. 356—78. Nov. 1944.) “ G o t t f r i e d . 22

F. E. Jones, D as quinäre S ystem  C a O -A lß s-C a S O ^ -N a ß -I I20  (1 Prozent NaOH) 
bei 25°. (Vgl. vorst. Ref.) U nters, des obigen Syst. e rgab, d aß  es sehr ähnlich  dem  quinären  
Syst. m it 1%  K O H  ist. ( J .  physic. Chem. 48 . 379—94. Nov. 1944.) G o t t f r i e d . 22 

Juan Bta. Vericat-Raga, Allgem eine Untersuchungen der Theorie der Kettenreaktionen. 
Zusam m enfassende D arst. auf G rund d er L ite ra tu r . (A finidad 2 0 .1 0 2 —17. M ai/Juni 1943.)

R . K . M ü l l e r . 28
Eric M. Stoddart, D ie K in e tik  der Reaktion zwischen Chlor und S tickoxyd. F rühere  

Verss. (C. 1941. I . 1642) h a tte n  gezeigt, daß  d ie genann te  R k. durch  O berflächen
bedingungen s ta rk  beeinfluß t w ird u. d aß  die A dsorption  des w ährend ihres Verlaufes ge
bildeten NOC1 die U m setzung hem m t. Diese H em m ung wird nunm ehr genauer u n tersuch t. 
Bei V erw endung eines neuen R eaktionsgefäßes n im m t nach wenigen Verss. m it k o n stan te r 
hoher R eaktionsgeschw indigkeit infolge eines A lterungseffektes des Gefäßes die Ge
schw indigkeitskonstan te  sowohl von  Vers. zu Vers. als auch  innerhalb  eines E inzelvers. ab, 
bis nach  ca. 20 Verss. e in  k o n sta n te r  O berflächenzustand erre icht wird. D er ursprüngliche 
Z ustand  k an n  d u rch  bloßes A bpum pen oder d u rch  Ausheizen im  V akuum  n ich t w ieder 
hergestellt w erden, obwohl le tz te res Verf. e tw as w irksam er is t  als ersteres. Ä hnlich wie 
Ausheizen im  V akuum  w irk t auch  W aschen des Gefäßes m it verd. N a2C 0 3-Lösung. Bei 
sorgfältigem  T rocknen d e r Gase m it P 20 6 b leib t bem erkensw erterw eise die H em m ung aus, 
w oraus geschlossen w erden kan n , daß  A lterung u. H em m ung d er C hem osorption von 
NOC1 d e r m it F eu ch tig k e it bedeck ten  W and des R eaktionsgefäßes zuzuschreiben sind. 
D urch diese A nnahm e k ann  den  frü h er verw endeten  k inet. G leichungen befriedigend R ech
nung getragen  werden. In  neuen R eaktionsgefäßen is t  d e r  Tem peraturkoeff. k 25o/ki5o =  
1,13, in  gealte rten  Gefäßen =  2,0. ( J .  chem . Soc. [London] 1944 .388—93. Aug. Leicester, 
Coll. of Technol.)   R e i t z . 28

Herman T. Briseoe, College Chemistry. B oston: H oughton Mifflin Co, 1945. (586 S. m. 267 Fig.) $ 4,—. 
Lloyd W illiam  Taylor, Fundam en ta l Physics. B oston: H oughton Mifilin Co. 1943. (X II + 6 8 5  S. m. 

528 Fig.) ? 4,—.

Aj. Aufbau der Materie.
A. Barajas, G. D. Birkhoff, C. Graef und M. Sandoval Vallarta, Über_ B ir k h o f f  ’s 

neue Gravilationslheorie. (Physic. R ev. [2] 66 . 138— 43. 1/15. 9. 1944. Cam bridge, Mass., 
H a rv ard  U niv. and  Mexico, N ational Univ.) G O T T FR IE D . 78

99*
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Carleton W. Berenda, D as Zweikörperproblem in  B ir k  hoffs und E inste ins Theorien. 
E s w ird d e r U ntersch ied  zwischen d e r neuen allg. R e la tiv itä ts th eo rie  von B A R A R A S, 
B i r k h o f f  u. a. (vgl. v o rst. R ef.) u. d er E in  ST E IN  sehen T heorie b e tra ch te t u. festgestellt, 
daß  diese in  den Grenzen d e r V ersuchsfehler b le ib t. Sie k an n  aus den D ifferenzen der 
A nnäherungsm ethoden , welche die beiden T heorien  verw enden, h e rrü h ren . D er B lR K H O F F - 
schen Theorie k ann  wegen d e r E in fach h e it ih res  allg. m a th em a t. (geom etr.) A nsatzes der 
Vorzug gegeben w erden. (Physic. R ev. [2] 67. 5 6 .1 /1 5 .1 .1 9 4 5 . A m herst.M ass., S ta te  Coll.)

A . K u n z e . 78
Norman D. Coggeshall, Der Weg von Ionen und Elektronen in gekreuzten, nicht ein

förm igen elektrischen und  magnetischen Feldern. Die In teg ra tio n  des K räftegleichgew ichts 
geladener Teilchen, die sich in gewissen T ypen  inhom ogener, gekreuzter elektr. u. 
m agnet. Fe lder bewegen, k ann  num er. durch  eine d irek te  M eth. erfolgen, w enn die Feld
änderungen  zu kom pliziert fü r die an a ly t. B erechnung oder die Felder n u r experim entell 
b e k an n t sind. Auf diese W eise w urden einige bek an n te  T ypen  von K reuzfeldm assen- 
sp ek trog raphen  u. /1-Strahlspektrographen un tersu ch t. Die Eigg. von H ohlräum en wer
den fü r eine A nzahl von physikal. in te ressan ten  Fällen besprochen. (Vgl. au ch  C. 1946. 
I . 702.) (Physic. R ev. [2] 68. 98. 1/15. 8. 1945. Gulf R esearch  and  D evelopm ent Co.)

A . K u n z e . 81
N. D. Coggeshall und M. Muskat, Bahnen von E lektronen u nd  Ionen im  nicht ein

förm igen Magnetfeld. Die In teg ra tio n  der LORENTZ-Kräfte-Gleichungen, die die E lek
tronen- u. Ionenbahnen  bestim m en, sind red . w orden zu einfachen Q uad ratu ren  für 
System e, in denen das e lek tr. Feld Null u. das M agnetfeld eine F u n k tio n  einer kartes. 
oder C ylinderkoordinate ist. (Vgl. au ch  C. 1946. I. 1175.) (Physic. R ev. [2] 65. 352. 
15/6. 1944. Gulf Res. u. D evelopm ent Co.) LlERMANN. 81

L. I. Schiff, D ie Erzeugung von Teilchenenergien über 200 M e V . Sechs verschied. 
E in rich tungen  zur E rzeugung von E nergien  größer a ls  200 MeV bei geladenen Teilchen 
w erden kurz  beschrieben ; es sind d ies: das B e ta tro n , d a s S y n chro tron , das Microtron 
(E lek tronencyclo tron), der „ linear reso n ato r accelerator“ , der „ lin ear w ave-guide accele- 
ra to r“ u. das „ re la tiv is t. Ionencyclo tron“ . B esonderheiten  u. Schw ierigkeiten werden in 
jedem  Fall d isk u tie rt. E in  A nhang e n th ä lt  einige R esu lta te  der Theorie des Strahlungs
verlustes schneller geladener Teilchen. (R ev . sei. In s tru m en ts  17. 6 — 14. Ja n . 1946. 
Philadelph ia , P a ., Univ. of Pennsy lvan ia , Dep. of Phys.) 0 .  ECKERT. 81

P. Gerald Kruger, G. K. Groetzinger, J. R. Riehardson, E. M. Lyman, W. E. Ogle> 
M. E. Nelson, G. Schwarz, J. B. Greene, N. C. Colby, R. W. Lee, C. E. MeClellan, D. Scag» 
Lloyd Smith und F. K. Tallmadge, E in Cyclotron m it S trahlaustritt parallel zum  Spalt 
zwischen den H albkammern. Die aus einem  C yclotron au stre ten d en  Ionen  w erden durch 
ein  s ta t.  Feld v e ran laß t, im R andfeld des M agneten einen V iertelkreis paralle l zum  A ußen
ran d  der K am m er zu beschreiben. D adurch  w ird erre ich t, daß  de r Ionenstrom  das In s tru 
m ent in  einer R ich tung  verläß t, die  parallel zu dem  zwischen den beiden  H albkam m ern 
des G erätes liegenden Spalt verläuft. Als V orteile d ieser A nordnung w erden genannt: 
Bei n u r geringen s ta t. A blenkspannungen w erden kräftige  Ionenström e (G rößenordnung 
100 /rAmp) m it einer Energiedispersion von n u r 2%  erzeugt. D er S trah l k an n  leicht 
ohne Diffusion an  P u n k te , die re la tiv  w eit vom  C yclotron en tfe rn t liegen, gele ite t werden. 
E ine w eitere m agnet. Analyse des S trahles fü h rt  zu S trom dich ten  von 0,001 jitAmp/mm2 
m it einer Energiedispersion von n u r 0 ,1% . (R ev. sei. In s tru m en ts  15. 333—39. Dez.1944. 
U rbana, Hl., U niv., Phys. Dep.) R e USSE. 81

M. Stanley Livingston, Ionenquellen fü r  Cyclotrone. F rü h e r w urden die Ionen mit 
H ilfe von E lek tronen  erzeugt, die von einem  G lü h d rah t in  d er M itte  üb er dem  Spalt 
zwischen den D ’s em ittie rt w urden. D er Io n en strah l nahm  die ganze B re ite  de> K am m er 
ein, w odurch m an einen großen A nteil stö ren d er Ionen  e rh ie lt, die n ich t fokussierbar 
oder n ich t in  R esonanz w aren. J e tz t  a rb e ite t m an  m it e iner Ionensäu le  einer N iederspan
nungsen tladung  von 2—3 A m p u. 100— 150 V. D er G asdruck (H 2 oder D2) d er E ntladung , 
die in  einem  M etallzylinder m it spaltfö rm iger Ö ffnung b ren n t, is t  ca. 10~2 m m  Hg, 
w ährend de r D ruck in  de r C yclotronkam m er höchstens 2 -IO-6  m m  H g b e trag en  darf, 
d am it keine G lim m entladung a u f tr i t t .  E s w erden verschied. A usführungsform en dieser 
Ionenquellen  u. ihre Arbeitsw eise beschrieben. Die B ahn  d er e rsten  U m läufe w ird theoret. 
e rm itte lt  u. festgeste llt, daß  die E rgiebigkeit d er Ionenquelle  d u rch  R aum ladungseffekte 
begrenzt is t ;  d ah er w ird vorgesehlagen, den Ionenstrom  d u rch  Fokussieren  zu erhöhen. 
F e rner m üß te  m an den P ro zen tsatz  an  A tom ionen, d er n u r 10%  der stö renden  M olekül
ionen  au sm ach t, erhöhen. (R ev. m od. Physics 18. 293—99. Ju li 1946. C am bridge, Mass., 
M assachusetts In s t, of Technol.) E . R e u b e r . 81

B. R. Curtis und R. S. Bender, Die Verwendung von E lkonile fü r  die Ionenquellen beim  
Cyclotron. Die V erw endung von E lkon ite  10 W 3 (eine W -Cu-Legierung) an  Stelle von 
reinem  Cu fü r  die C apillarelektrode a ls Ionenquelle  h a t  die B enu tzungsdauer d er Ionen-
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quelle um m indestens das 3 fache verlängert. (R ev. sei. In stru m en ts  13 . 266. Ju n i 1942. 
H a rv ard  U niv.) HENTSCHEL. 81

D. B. Cowie und C. J. Ksanda, Lichtbogenionenquelle m it Glühkathode fü r  ein 60-in.- 
Cyclotron. Vff. beschreiben eine Ionenquelle für den B etrieb eines Cyclotrons. Sie besteh t 
aus einem  in  W asserstoff brennenden L ichtbogen, der in einer Capillare erzeugt u . durch  
einen brennenden G lühfaden erhalten  wird. Der Bogenstrom  b e träg t ca. 1 A m p., die 
S pannung 75— 100 V. Die Lebensdauer des G lühfadens b e träg t 80—90 Stunden . E s 
gelang, einen k o n stan ten  D eutonenstrom  von 100—400 juAmp zu erzeugen (Energie
15 MeV). Die G lühkathode des Bogens wird durch  einen besonderen, isoliert aufgestellten 
M otorum form er geheizt (Gleichstrom  200 Amp, 6 V). (Rev. sei. In stru m en ts  16. 224 
b is  225. Aug. 1945. W ashington, Carnegie In s t., Dep. of Terrestrieal M agnetism.)

REUSSE. 81
Laurenee Ellsworth Dodd, Das „ umgekehrte“ Cyclotron. Durch R ückw ärtsbetreiben  

eines C yclotrons kann  m an theoret. Ionen hoher Geschwindigkeit auf beliebig kleine Ge
schw indigkeiten abbrem sen. Um dies Prinzip  auf H öhenstrahlteilchen (z .B . 6-109 eV- 
E lek tronen) anw enden zu können, m üßten  e rst die experim entellen Schwierigkeiten d e r 
A nw endung sehr hoher Frequenzen beim  Cyclotron überw unden werden. (Physic. R ev. 
[2] 65. 353. 1/15. 6. 1944. Los Angeles, Univ. of California.) E . R e u b e r . 81

W. F. Westendorp und E. E. Charlton, E in  100-M eV-Betatron. E s w ird eine aus
führliche B eschreibung m it Photos, Schaltb ildern  u. D iagram m en des 130 t  schweren 
100 M eV -Betatrons einschließlich des Gebäudes, in  dem  es aufgeste llt is t, gegeben. Das 
B e ta tro n  wird m it 60 H z W echselstrom  betrieben  u. v erb rauch t 200 kW . Die E lek tronen  
werden m it 30— 70 keV eingeschossen u. m achen ca. 2,5*105 U m läufe; pro  U m lauf e r
h a lten  sie einen durchschnittlichen  Energiezuw achs von 400 eV. Der Sollkreisradius b e 
trä g t ca. 84 cm. D as ringförm ige, innen versilberte  V akuum gefäß aus Pyrexglas is t aus
16 Sektoren zusam m engesetzt. Die App. w ird lu ftgeküh lt u. k ann  selbst bei warm em  
W etter ohne U nterbrechung in  B etrieb bleiben. Mit Hilfe eines Schalters läß t sich das 
B e ta tro n  bequem  von kontinuierlichem  B etrieb auf Im pulsbetrieb  (für Nebelkam m er- 
unterss.) um schalten. (J .  appl. Physics 1 6 . 581—93. Okt. 1945. Schenectady, N. Y., 
General E lectric  Co., R es. Labor.) E . R e u b e b . 81

Theodore J .  Wang, Über die Steigerung der Ausbeute beim Betatron. Es wird vor
geschlagen, beide H albperioden zu r Beschleunigung auszunutzen, indem  die E lek tronen  
abwechselnd in  beiden R ich tungen  eingeschossen werden u. e inm al rech ts herum , das 
andere Mal links herum  um laufen. F ü r  die Ablenkung der hochbeschleunigten Teilchen 
auf die A ntikathoden , von denen die eine nahe dem  Z entrum  des Vakuum gefäßes u. die 
andere am  R ande liegt, d ien t die gleiche V o rr.; die E lek tronenbahn  w ird einm al expandiert 
u. das andere Mal kon trah iert. Die von den beiden A ntikathoden  ausgehenden u ltra 
h a rte n  R öntgenstrah len  kreuzen sich außerhalb  der App., was aus G ründen der Dosis
verteilung bei der m edizin. A nw endung günstig  ist. Das Schaltbild  fü r den wechselseitigen 
B etrieb de r beiden In jek to ren  is t angegeben. (Physic. Rev. [2] 69. 42. 1/15. 1. 1946. 
Columbus, O., Ohio S ta te  Univ.) E . R e u b e r . 81

D. Iwanenko und I. Pomerantschuk, M it dem Betatron erreichbare Maximalenergie. 
Die m it dem  B e ta tro n  erreichbare Energie wird nicht durch re la tiv ist. E ffekte, sondern 
d u rch  S trah lungsverluste  begrenzt. N ach der klass. E lektrodynam ik m üssen die um 
laufenden , beschleunigten  E lek tronen  strahlen  ( Quanteneffekte spielen bei den großen 
B ahnrad ien  keine Rolle). E ine Form el fü r die m axim al erreichbare Energie E max wird 
aus der G leichsetzung von Strahlungsverlusten  u. aufgenom m ener Energie abgeleitet 
u. gezeigt, d aß  diese m it den üblichen W erten des B eta trons bei 5 -IO8 eV liegt. E m3/X ist 
u m gekehrt p roportiona l zur m agnet. Feldstärke u. proportional der W urzel aus der pro 
W egeinheit aus dem  induzierten  elektr. Feld aufgenom m enen Energie. Durch die Strah- 
ungsverluste  w erden außerdem  die Fokussierungsbedingungen gestört. (Physic. Rev. [2] 
65. 343. 1/15. 6. 1944. M oskau, U niv., P h y s . In s t .  u . L en ingrad , Phys.-techn . In s t,  der 
A kad . d er W iss. der U d S S R .) E . R e u b e r . 81

H. C. Pollock, K om bination von Betatron und Synchrotron zur Beschleunigung von 
Elektronen. In  einem  300-M eV-Synchrotron w ächst der R adius d er E lektronenbahnen 
von 78 bis zu 100 c m ; das M agnetfeld m uß daher einen m ehr als 22 em breiten, ring
förm igen Bereich durchsetzen . E ine erhebliche Gewichtseinsparung des Magneten, die 
sich bes. bei Synchrotronen bis zu 1000 MeV bem erkbar m achen würde, m üßte dadurch 
e rre ich t w erden können, daß  m an die E lektronen anfangs (bis zu 2 oder 3 MeV) auf 
B ahnen  m it kon stan ten  R adien nach dem  B etatronprinz ip  beschleunigt u. erst kurz vor 
der S ä ttigung  des zentralen  M agnetkernes die H ochfrequenz-B eschleunigungsspannung 
u n te r B erücksichtigung d er richtigen Phasenlage einschaltet. Zur P rüfung der Theorie 
wird eine 7 0 -M eV-Beschleunigungsapp. gebaut. (Physic. Rev. [2] 69. 125. 1/15. 2. 1946. 
Schenectady, N. Y., General E lectric Co., Res. Labor.) E . R e u b e r . 81
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David S. Saxon und Julian Schwinger, Elektronenbahnen im  Synchrotron. E s wird 
eine m ath em at. U nters, der E lektronenbew egung im  S y nchro tron  refe rie rt, bei der das 
lokalisierte  B eschleunigungsfeld d u rch  ein  ro tierendes e lek tr. Feld  e rse tz t ist. E ine Diffe
rentialg leichung 4. O rdnung beschreib t die E lektronenbew egung u n te r  B erücksichtigung 
der V aria tion  des m agnet. Feldes u. der S trah lungsverluste . Mit d ieser G leichung kann 
m an die Vorgänge im anfangs als B e ta tro n  arb eiten d en  Synchro tron  bei kleinen A b
w eichungen vom  G leichgew ichtskreis darstellen . (Physic. R ev. [2] 69. 702. 1/15. 6. 1946. 
M assachusetts In s t, of Teehnol. u. H a rv ard  U niv., R ad ia tio n  L abor.) E . R E U B E R . 81 

N. H. Frank, Phasenstabilisierung der Synchrotronkreisbahnen. Die e rste  N äherung 
der B erechnung der P hasenstab ilisa tion  im Synchro tron , in  d er die A bhängigkeit des 
M agnetfeldes vom  R adius b erücksich tig t u. die Zahl der U m läufe als unabhängige Variable 
gew ählt w urde, e rg ib t eine Stabilisierung bei kleinen Pendelungen um  die Sollphase. 
(Physic. R ev. [2] 69. 689. 1/15. 6. 1946. M assachusetts In s t, of Teehnol.)

E . R e u b e r . 81
J. S. Clark, I. A. Getting und J. E. Thomas jr., Eine neue Methode zur Verlagerung 

des Elektronenstrahles in  einem Synchrotron. F ü r m anche Zwecke ist es w ichtig, y-Strahl- 
im pulse von 1 — 2 /.¿Sek. D auer erzeugen zu können. Deswegen w urde fü r das 300 MeV- 
Synchro tron  eine A nordnung en tw ickelt, m it d er es m öglich ist, die E lek tronenbahn  so 
schnell zu verlagern , d aß  der gesam te S trah l die A n tikathode  in  seh r ku rzer Z eit trifft. 
A ußerdem  kann  m an auf diese W eise den S trah l an  b estim m ter Stelle aus der App. 
herausbekom m en. Die Meth. b e ru h t darau f, das M agnetfeld au f der einen H älfte  der 
K reisbahn  in dem selben Maße zu schw ächen, wie es auf d er anderen  H ä lfte  verstärk t 
wird. D urch die V erschiedenheit der K rü m m u n g sk ra ft fü h ren  die E lek tro n en  radiale 
Schwingungen aus. W ählt m an den rad ia len  Feldverlauf so, d aß  d ie E lek tro n en  m it der 
halben U m laufsfrequenz schwingen, d ann  bew irk t eine Ä nderung des M agnetfeldes um 
1%  A m plituden  von  1,7% . Die E lek tronen  erreichen den m axim alen  B ahnrad ius alle 
an  d er gleichen Stelle. (Physic. R ev. [2] 70. 562—63. 1/15. 10. 1946. Cam bridge, Mass., 
M assachusetts In s t, of Teehnol.) E . REUBER. 81

A. V. Hollenberg, S. Millman und N. Kroll, 1 cm -Rising-Sun-M agnetron m it 26 oder 
38 Hohlräumen. Die Vorteile des „R ising -S un“ -M agnetrons gegenüber n. bei 1— 2 cm- 
W ellen u. d er Im pulsbetrieb  solcher M agnetrons w erden d isk u tie rt. (Physic. R ev. [2] 69. 
701. 1/15. 6. 1946. Colum bia U niv., C olum bia R ad ia tio n  Labor.) E . R e u b e r . 81 

Norman Kroll und  Willis E. Lambjr., Theorie des Magnetrons m it „R ising  Sun“- 
Anode. D er R echnungsgang einer elek trom agnet. F e ld theorie  dieses M agnetrons wird 
e rläu te rt; das th eo re t. e rhaltene  Spektr. stimmt m it dem  experim entell b eo bach te ten  über
ein. (Physic. R ev. [2] 69. 701. 1 /1 5 .6 . 1946. Columbia U niv., C olum bia R ad ia tio n  Labor.)

E . R e u b e r . 81
Arthur Ashkin, Ein „R ising -Sun“-M agnetron hoher Leistung. E in  Rising-Sun-M a- 

gnetron  w urde fü r Im pu lsbetrieb  m it 1000 kW  en tw ickelt; sein W irkungsgrad  ist ca. 45%. 
(Physic. R ev. [2] 69. 701. 1/15. 6. 1946. Columbia U niv., Colum bia R ad ia tio n  Labor.)

E . R e u b e r . 81
M. Phillips und W. E. Lamb jr., Raumladungsabhängigkeit der Magnetronfrequenz. 

V oraussetzungen u. R echnungsgang einer Theorie d er F requenzbeeinflussung d urch  die 
R aum ladung  um die M agnetronkathode w erden geschildert, wobei festgeste llt wird, daß 
die R esu lta te  m it dem  E x p erim en t übereinstim m en. (Physic. R ev. [2] 69. 701. 1/15. 6. 
1946. C olum bia U niv., Columbia R ad ia tio n  Labor.) E . R E U B E R . 81

L. P. Hunter, Energieanfachung im  Magnetron. F ü r  die B erechnung d er Energie
anfachung beim  Im pu lsbetrieb  eines M agnetrons w erden die notw endigen V oraus
setzungen angegeben, u. die Ü bereinstim m ung der R esu lta te  m it dem  E x p erim en t wird 
festgestellt. (Physic. R ev. [2 ]6 9 .7 0 0 .1 /1 5 .6 .1946.W estinghouse Res. Labor.) E . R E U B E R .81 

Sidney Millman und Arnold Nordsieck, E ntw icklung einer neuen M agnetronanoden
form . Die A ufrech terhaltung  einer stab ilen  Schw ingungsform  im M agnetron w ird bei sehr 
kurzen  W ellen m it den  n. Anoden k ritisch . Deshalb w urde eine A node (R ising-Sun-A node 
genannt) en tw ickelt, deren  H ohlräum e abw echselnd verschied, groß sind. H ie rm it wurde 
eine gute S ta b ilitä t bei 1— 3 cm-W ellen erre ich t. (Physic. R ev. [2] 69. 701. 1/15. 6. 1946. 
Columbia U niv., Columbia R ad ia tio n  Labor.) E . R E U B E R . 81

Simon Sonkin, „Dornenkronen“-Abstim m ung von Magnetrons. E ine  m echan. Ver
stim m ung eines M agnetrons um  10%  is t m it e iner S tiftanordnung  (D ornenkrone) möglich, 
die in die A nodenhohlräum e e ingeführt w ird. A bhängigkeit von  W ellenlänge u. L eistung 
von de r E inste llung  w erden u n tersu ch t. (Physic. R ev. [2] 69. 701. 1/15. 6. 1946. Columbia 
U niv., Columbia R ad ia tio n  L abor.) E . R e u b e r . 81

Laurenee E. Dodd, D as Spirotron. Das Sp iro tron  soll, ähn lich  wie das rück w ärts  
betriebene Cyclotron, sehr schnelle Teilchen abbrem sen können. D urch eine Zus. m ehrerer
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Spiro trons, deren  Achsen bestim m te  W inkel m ite inander bilden, m üßten  sich schnellere 
Teilchen abbrem sen  lassen, als dies m it dem  „um gekehrten  Cyclotron“  wegen der au f
tre ten d en  Frequenzschw ierigkeiten möglich ist. (Physic. R ev . [2] 66. 160. 1/15. 9. 1944. 
Los Angeles, U niv . of California.) E . REUBER. 81

Richard F. Post, Das Cavitron, ein Teilchenbeschleuniger fü r hohe Energien. Bei Reso- 
nanzbesehleunigem  tre te n  Strahlungsverluste bei hohen Energien n ich t in  dem  Maße auf 
wie z. B. beim  B e ta tro n ; re la tiv ist. E ffek te  setzen der M aximalenergie keine Grenze. 
D aher w ird zur E rreichung  sehr hoher Energien ein H ohlraum resonator m it langsam  
anw achsendem  M agnetfeld, das ohne jedes E isen  erzeugt w ird, vorgeschlagen. W egen des 
k leinen B ahndurchm essers ist ein s ta rkes M agnetfeld u. d am it (bes. wegen des fehlenden 
Eisens) eine sehr hohe S trom stärke erforderlich; d ah er soll die ganze App. in  fl. W asser
stoff oder Stickstoff gekühlt werden, w odurch gleichzeitig die OHMschen Verluste der 
Feldw indungen herabgesetzt u. der G ü tefak tor des R esonators erhöh t werden. Die Vor
gänge im  R esonator u. die M ethoden zur E rzeugung der s ta rk en  Strom im pulse fü r  die 
Feldw indungen werden beschrieben. Z ur K onstruk tion  einer 500-MeV-App. w urden B e
rechnungen angestellt. (Physic. R ev. [2] 69. 126— 27. 1/15. 2. 1946. W ashington, D. C., 
N aval Res. Labor.) * E . REUBER. 81

C. J. Calbiek, Energiecerteilung der Elektronen in dichten Elektronenstrahlen. E in  in 
einen B ehälter m it Ä quipotential w änden eingeschossener E lek tronenstrah l bekom m t 
durch  die R aum ladungen eine ungleichförm ige P o ten tia lverte ilung , die m it dem  Strom  
w ächst u. den S trah l schließlich instab il werden läß t. D er m axim al mögliche S trah lstrom  
wird als Funk tion  des S trahldurchm essers u. des W andpoten tials berechnet. (Physic. 
R ev . [2] 65. 353. 1 5 /6 .1944. Bell Telephone Laborr.) PlEPLÖW. 81

J. R. Pieree, Stabile Grenzströme in Elektronenstrahlen bei Anwesenheit von Ionen. 
W ird ein E lek tronenstrah l bestim m ter Energie in  den R aum  zwischen zwei G ittern  ge
schossen, so g ib t es bei A nw esenheit von Ionen einen bestim m ten S trah lstrom , oberhalb 
dessen d er S trah l instab il w ird, selbst w enn die negativen R aum ladungen neu tra lisiert 
werden. (Physic. R ev. [2] 65. 353. 15/6. 1944. Bell Telephone Laborr.) PlEPLOW. 81

J. C. siater, Mikrowellenelektronik. Der B ericht g ib t eine vorläufige u. sehr gedrängte 
Ü bersicht über die in  den USA. se it K riegsbeginn erfolgte E ntw . der theo re t. G rund
lagen u. M ethoden der U ltrakurzw ellentechnik , die speziell am  Beispiel von K lystron  
u. M agnetron illu strie rt werden. (R ev. m od. Physics 18 . 441—512. Okt. 1946. Cambridge, 
Mass., M assachusetts In s t, of Teehnol.) SCHOBXECK. 81

J. Halpem, E. Everhart, R. A. Rapuano und J. C, Siater, Vorläufige Untersuchungen zur 
Planung eines Mikrowellenlinearbeschleunigers. Problem e der Anpassung eines M agnetron- 
Im pulssenders an  einen H ohlleiter, der H erst. fester Phasenbeziehungen zwischen m ehreren 
M agnetronsendern u . d er Zusam m enkopplung m ehrerer H ohlraum resonatoren w urden im  
M ikrowellenbereich stud iert. E s gelang, 70%  der L eistung eines 2800 M Hz-M agnetrons m it 
Im pulsspitze von 1 Million W  (auf 2 /¿Sek.) einem  H ohlraum  zuzuführen. Dabei tre te n  an  
einem  5-em -Spalt Spannungen von ca. 2 Millionen V auf. (Physic . R ev. [2] 69. 688. 1/15. 
6. 1946. M assachusetts In s t. Teehnol.) W . M a ie r .  81

J. H. Manley, L. J. Haworth und E. A. Luebke, Fortschritte in lonenbeschleunigungs- 
röhren. E s w ird eine s tab ile  künstliche N eutronenquelle beschrieben. U n ter B enutzung der 
D -D -R k . ergaben T argetström e von m ehr als 200 M ikroam p bei einer B eschleunigungs
spannung  von e tw as über 300 kV  eine N eutronenausbeu te , die äqu iva len t 10 g R a-B e  ist. 
E s w urde gefunden, daß  d ie S p an n ungsstab ilitä t bei diesen Ström en sehr verbessert wird 
durch  Verw endung von speziellen D iaphragm en u. daß  zur A ufrechterhaltung einer 
E is ta rg e t aus schwerem  W . ein spezielles K ühlungssyst. notw endig is t. Von den verschied. 
M ethoden d e r U nterb rechung  des Ionenstrah ls zur Erzeugung d er N eutronenim pulse 
w urde d ie e lek tro s ta t. A blenkung angew endet. (R ev. sei. In stru m en ts  12. 587—90. Dez. 
1941. U rbana, H l., U niv., D ep. of Phys.) GOTTFRIED. 82

G. B reit, Schematische Behandlung der Kernresonanzen. Vf. h a t ein schem at. Modell 
eines K ernum w andlungsprozesses u n te r besonderer B erücksichtigung folgender Gesichts
p u n k te  u n te rsu ch t: 1. Die D efinition des zusam m engesetzten Z ustandes soll unabhängig 
von d er E in führung  eines K ernrad ius geschehen, 2. Berücksichtigung des Schranken- 
effektes bei den  U m w andlungsw ahrscheinlichkeiten, 3. Vgl. der äquivalen ten  K ern 
um w andlungsw ahrscheinlichkeiten m it den R esonanzzeiten. E s w ird gezeigt, daß  eine 
D efinition des zusam m engesetzten Z ustandes ohne die Hilfe eines w illkürlich zugeordneten 
K ernrad ius gegeben w erden kann. Die D arst. der D äm pfungskonstanten  wird angegeben. 
In  diesem Modell können die W irkungsquerschnitte  durch  D eterm inanten  m it einer 
endlichen Zahl von Zeilen u. Spalten  ausgedrückt werden. Die R elation  zwischen der 
R esonanzbreite  u. der U m w andlungsw ahrseheinlichkeit, die auch in die Form  einer 
Dispersionsform el transfo rm iert w ird, is t e x ak t fü r den Fall des isolierten N iveaus an-
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gegeben. Zum Schluß w ird noch die exp liz ite  Lsg. fü r einen speziellen F a ll hergeleitet. 
(Physie. R ev. [2] 69. 472—88. 1/15. 5. 1946. M adison, W is., U niv.) LlERMANN. 83 

K. Nikolski, Über den isotopischen S p in .  K u rze  th eo re t. D iskussion über d ie  möglichen 
K ern-W echselw irkungen bei B eschreibung m it Spin  u. iso top . Spin . (Physie . R ev. [2] 67. 
366. 1 /1 5 .6 .1 9 4 5 . M oskau, A kad. der W iss. d e r U d S S R .) S t a g e . 83

F. Bloch, K erninduktion . (Vgl. JACOBSOHN, C. 1949. II. 834.) Die m agnet. K ern
m om ente hab en  in  n. M aterie (n ich t M olekularstrahlen!) nach  E ins te llung  des Gleich
gew ichts in einem  k o n stan ten  m agnet. Feld eine p a ram agnet. P o larisa tion  zur Folge. 
E s w ird gezeigt, d aß  ein  zum  k o n stan ten  Feld senkrech tes H ochfrequenzfeld eine er
zwungene Präzession d er G esam tpolarisa tion  um  das k o n stan te  Feld v e ru rsach t. Die 
Zusam m enhänge zwischen den  S tärken , W inkeln u. F requenzen  d er F e ld er w erden d a r
gelegt. E s e n ts te h t eine auf dem  k o n stan ten  u. dem  H ochfrequenzfeld senkrech te  K om 
p onen te  der K ernpolarisa tion , die u n te r  n. L aboratorium sbedingungen  m eßbare  Span
nungen induzieren kann . Diese K ern in d u k tio n  w ird besprochen, w enn n u r d er Einfl. 
äu ß ere r F e ld er in B e trach t gezogen w ird; d an n  w erden die V eränderungen beschrieben, 
die von inneren  Feldern  u. endlichen R elaxationszeiten  herrüh ren . Am  Schluß werden 
d ie  A nw endungsgebiete fü r die M ethoden der M olekularstrahlen  u. d e r K ern induktion  
abgegrenzt. E s wird eine ganze R eihe von Problem en an geführt, die d u rch  die neuen elektro- 
m agnet. E ffek te  einer bequem en B earbe itung  zugänglich w erden. (Vgl. auch C. 1946. I. 
840.) (Physic. R ev. [2] 70. 460— 74. 1/15. 10. 1946. S tanford  Univ.) SCHOENECK. 83

E. M. Purcell, Die Wahrscheinlichkeit der spontanen E m ission im  Bereich der R und fu n k
frequenzen. Die W ahrscheinlichkeit d e r spo n tan en  Em ission is t fü r Ü bergänge des kern- 
m agnet. M om entes im  G ebiet d er R undfunkfrequenzen  zu klein  (fü r 300° K , v  =  107 sec-1, 
p  =  1 K ern m ag n e to n  w ird die en tsp rechende  R elaxationszeit 5 -1021 sec), um  d as Syst. 
in  das therm . G leichgew icht zu bringen. F ü r  ein  m it einem  R eso n an zv erstärk e r gekoppeltes 
Syst. w ird das G leichgew icht fü r v —  107 sec-1 in  der G rößenordnung  von  M inuten  erreicht. 
(Physic. R ev. [2] 69. 681. 1/15. 6. 1946. H a rv a rd  U niv.) STAGE. 83

M. A. Preston, Die K ernradien der natürlichen a-Strahler. Die nach BETHE (R ev. mod. 
Physics 9. [1937.] 161) berechneten  K ern rad ien  d er n a tü rlich en  a -S trah le r  w erden einer 
k r it. B e trach tu n g  un terzogen  u. m it B erechnungen des Vf. in  A nlehnung  a n  SEXL (Z. 
P hysik  81. [1933.] 163) verglichen. In  T abellenform  w erden die BETHEschen W erte  u. 
die neuen W erte  e in ander gegenübergestellt. E s sind angegeben K ern rad iu s, Zerfalls- 
energie, Z erfa llskonstan te  u. die T iefe des P o ten tia lto p fes . (Physie . R ev. [2] 69. 535. 
1/15. 5. 1946. T oronto , C anada, U niv ., Dep. of M athem atics .) O. ECKERT. 83

M. Goldhaber, Die Breite der Kernbereiche. U n ter B erücksichtigung de r m axim alen 
y-S trah lb re ite , welche in  der V ergangenheit u n te rsch ä tz t w urde, e rg ib t sich, daß  bei
2—3 MeV E rregungsenergie verschied. S tad ien  m it B reiten  in der G rößenordnung von 
einigen eV a u ftre ten  im G egensatz zu den frü h er e rm itte lten  von 10-3 eV (BETHE,
C. 1937. II. 2484). E s w ird das V orhandensein einiger langsam er N eu tronengruppen  von 
großer B reite  v e rm u tet. D er größere W ert des S trahlungsbereichs b rin g t die BOBRsche 
Theorie der K ern rkk . in bessere Ü bereinstim m ung m it den  E xperim en ten . (Physic. Rev. 
[2] 68. 99. 1/15. 8. 1945. Univ. of Illinois.) KüNZE. 83

M. L. Pool, Monochromatische Kerneleklronenquellen. U n te r den b isher synthetisier
ten  ca. 300 rad io ak t. K ernen  em ittie re n  einige E lek tronen  in  einem  schm alen E nerg ie
bereich. Die m eisten K erne em ittie ren  jedoch auch ein ko n tin u ie rlich es Spektrum . Die 
e rw ähn ten  wenigen K erne sind id en t, m it denen m it inneren  K crn-y-S trah lum w and 1 ungen. 
D er K oeff. der inneren  U m w andlung soll dabei nahe  100%  sein. M onochrom at. E lek tronen
ban d en  zwischen 50 u . 300 keV können  von gewissen K ernen  m it H albw ertszeiten  von 
einigen M onaten erzeugt w erden. E inzelhe iten  ü ber die Iso tope  205P b , 2*2T1, 133Ba u. 
135Ba w erden in der O rig inalarbeit m itge te ilt. A nw endungsm öglichkeiten sind beim 
E lektronenm ikroskop, bei E lek tro n en streu u n g  u. Spezialradioröhren möglich. (Physic. 
R ev. [2] 65. 353. 15 /6 .1944 . O hio , S ta te  U niv .) STEIL. 83

M. Goldhaber, Strahlungsweite hocherregter Kerne. Die E rscheinung  eines breiten, 
niedrigen E nerg iebandes bei m ittelschw eren K ernen  (181Sb) is t schw er in  Ü ber
einstim m ung zu bringen m it de r bei langsam en N eu tronen  gefundenen scharfen  Resonanz. 
E s erschein t notw endig, fü r  m ittelschw ere K erne den  R esonanzzustand  form al eher als 
besonderen Z ustand  der K om bination  ZM -f-n  anzusehen  a ls  a ls einen der vielen Zu
stän d e  des hocherreg ten  K ernes ZM-\-l. Bei dieser A nnahm e m üssen viele experim entellen  
Ergebnisse neu d isk u tie rt w erden; bes. die em pir. R egel, daß scharfe R esonanzzustände 
ausschließlich bei K ernen  m it ungerader M assenzahl gefunden w erden, erschein t in neuer 
B edeutung . Bei einem  ungeradzahligen K ern  is t die m agnet. E inw . auf ein  N eu tro n  in 
der S tärke  vergleichbar m it der fü r N eutronenresonanz gefundenen E nergie. Bei g e rad 
zahligen K ernen  feh lt diese E inw . gewöhnlich. Dieser Z usam m enhang d e u te t d a rau f h in ,
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daß  der E infl. der m agnet. K rä fte  auf die Lage u. B reite  des R esonanzzustandes, von 
B edeutung  sein m uß. (Physie. R ev. ]2] 67. 59 .1 /15 . 1.1945. Univ. of Illinois.) K U N Z E . 83

E. Feenberg und H. Primakoff, Über die Möglichkeit einer „bedingten“ Sättigung 
im Kern. Am Beispiel des Z usam m entretens von 90 D-A tom en zu einem  einzigen Th- 
A tom  {Z =  90 ; A =  180) w ird der Z ustand  d er „bed ing ten“  Sättigung  (m it großer Lebens
dauer) e r lä u te r t u . es werden die möglichen Zusam m enschlüsse zu schweren K ernen m it 
nachfolgender / -  oder Nucleonenem ission d isku tie rt, wobei d a rau f hingewiesen w ird, daß  
vor allem bei den auf der E rde selten au ftre tenden  E lem enten solche Z usam m enschluß
atom e („collapsed“  nuclei) Vorkommen sollten, vielleicht auch  u n te r den T ransuranen. 
(Physic. R ev. [2] 70 .980—81.1/15 .12 .1946 . S t. L ouis, Mo., W ashington Univ.) STA GE. 83 

W. Y. Chang, C her Regelmäßigkeiten bei den Energieniveaus der leichten Kerne. E s 
w ird festgeste llt, daß in  jeder der K ernserien 4n, 4 n ± 2 ,  4 n ± l  K erne m it dem selben 
W ert der Iso topenzahl N —Z ähnliche E nergieniveausystem e besitzen u. daß  die N iveau
verte ilung eine strenge A bhängigkeit von den W erten  von N —Z aufw eist. Die N iveaus 
können beschrieben werden durch  E  =  a -8 — b/s ( a , b  fü r jede G ruppe ch arak terist. 
K o n stan te , s  eine ganze Zahl), wobei der erste  Term  den B eitrag  der K ernteilchen ohne 
gegenseitige W eehselwrkg., der zweite Term  n u r die W echselwrkg. berücksich tig t. Die 
E rgebnisse gelten un terhalb  der D issoziationsenergie; oberhalb derselben nehm en die 
E nergien m it größerer Massenzahl ab , wie th eo re t. zu erw arten  w ar. (Physie. R ev. [2] 65. 
352. 15/6. 1944. P rinceton, Univ.) STAGE. 83

Helmut Volz, Anregungsstufen der leichten Atomkerne. Zusam m enfassung der experi
m entellen Ergebnisse über Kernprozesse bei K ernen bis 41Ca sowie d e r U ntersuchungs
m ethoden. — 192 L ite ra tu rz ita te . (E rgehn, ex ak t. N aturw iss. 21. 208— 61. 1945.)

K ir s c h s t e in . 83
Marcellus L. Wiedenbeck, D ie Lebenszeit metastabiler Zustände. E s w erden die be

kan n ten  D aten  von 40 m etastab ilen  K ernzuständen  aufgetragen u. m it d er Theorie v er
glichen. Mit 4 A usnahm en liegen alle P u n k te  nahe auf Parallelen , wenn log /  (sec-1 ) 
gegen log E (M eV ) aufgetragen  wird. Diese em pir. L inien liegen im  B ereich der B E T H E - 
schen Form el fü r Spinänderungen von 4 u. 5 E inheiten . Die Ü bereinstim m ung is t  noch 
besser, wenn die K orrek tion  fü r innere  U m w andlung angebrach t w ird. Die Ü bereinstim 
m ung m it de r Beziehung von H E B B  u. U H LE N B E C K  (C. 1 9 3 9 .1. 4282) is t  weniger gut. 
(Physic. Rev. [2] 69. 47. 1 /15 .1 . 1946. N otre  D am e, U niv.) S t e i l .  83

M. H. Kurbatov und J. D. KurbatOV, Klassifizierung der stabilen Kerne durch Teil
chen mit den Massenzahlen drei und vier. Die K lassifizierung der stab ilen  K erne soll den 
Bedingungen genügen, daß  1. die Differenz zwischen den Isotopenzahlen  der G ruppen 
ko n stan t u. 2. die M assenzahl des le tz ten  K ernes einer G ruppe nich t größer als die M assen
zahl des ersten  K ernes d er folgenden G ruppe sein soll. Diese Klassifizierung gelingt durch 
B etrach tung  des Aufbaues der K erne durch  A ddition der G ruppen (2p2n), (p2n) u. (n2p). 
(Physic. R ev. [2] 65. 351. 15/6. 1944. Ohio S ta te  U niv.) " STAGE. 83

J. D. Kurbatov, Abweichungen bei der K lassifizierung der stabilen Kerne. E s wird 
über Abw eichungen von em pir. Regeln fü r die K lassifizierung stab ile r K erne berich tet, 
wonach die M assenzahl des letz ten  K ernes einer G ruppe n ich t größer sein sollte a ls die 
M assenzahl des ersten  K ernes der folgenden G ruppe. (Physic. R ev. [2] 65. 351. 15/6.1944. 
Ohio S ta te  U niv.) S t a g e .  83

J. M. Jaueh, Über die unelastische Photodissoziation des Deutons. Die A rbeit be 
handelt einen möglichen Prozeß, der einen einfachen Beweis der E x istenz  des erregten  
Z ustands der K erne liefert, den unelast. Photoeffek t des D eutons. W enn das Deuton 
m it 100 MeV -/-S trahlen b es trah lt w ird, die m it dem  B e ta tro n  oder ähnlichen E in rich tu n 
gen e rreg t w erden, d ann  k ann  m an  zusätzlich zu der n. Photodissoziation gewisse Disso
ziationsteile  m it d er E rregung eines der K ernteilchen beobachten . D urch Geschwindig
keitsw echsel w erden m it solchen P ro tonen  b e träch tlich  stä rk ere  Ionisationen in  der 
WlLSON-Kammer erzeugt. D er erreg te  Z ustand  der K erne h a t eine sehr kurze Lebens
dauer wegen d er E rregung  einer m agnet. D ipolstrahlung. A us der B erechnung der W ir- 
kungsquerschn itte  solcher Prozesse w erden w ertvolle Aufschlüsse über die Eigg. von 
K ernen  abgeleitet. (Physic. R ev. [2] 69. 275—85. 1 /15 .4 . 1946. P rinceton , N. J., Univ.)

K u n z e . 83
Gordon A. R. Grabam und Hans Halban jr., Über die Winkelverteilung der Neutronen 

beim Photozerfall des Deutons. E ine 200 M illicurie-R a-T h- Quelle wird in  die N ähe einer klei
nen Kugel schw eren W. gebracht. Die re la tive  In te n s itä t  der Photoneu tronen  zur /- In te n s i
t ä t  wird bei 0 , 90 u. 180° gemessen. U nter der A nnahm e, daß  die W inkelverteilung durch 
eine kugelsym m . K om ponente  u. ein Glied m it s in 2 beschrieben werden kann , wird der 
Q uerschnitt für die kugelsym m . K om ponente zu ( 3 ,9 ± 0 ,1 2 ) -IO-28 cm 2 bestim m t. 
(Rev. mod. Physics 17. 297—304. A p ril/Ju li 1945. New York, N. Y., Ecole Libre des 
H au tes É tu d es.) O. E c k e r t .  83
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M u-H sien  W an g, Berechnung der Bindungsenergien des 3H  und *He m it einem  neuen 
Potential. Mit der näherungsw eisen Z urückführung  der B erechnung der B indungsenergien 
des 3H  u. 4He auf e in  äq u iv a len tes Z w eikörperproblem  w erden d ie W erte 7,30 MeV für 
3H u. 15,1 MeV fü r 4H e gegenüber den experim entellen  W erten  8,3 MeV bzw. 27,8 MeV 
erh alten . Die D ivergenz m it w achsender N ucleonenzahl zwischen den auf diese Weise 
errechneten  u. den gemessenen B indungsenergien zeigt die U n b rau ch b ark e it der Meth, 
fü r größere N ucleonenzahlen. (Physic. R ev . [2] 70. 492— 94. 1/15. 10. 1946. M eitan. 
Kweichow, C hina, N a tional U niv. of Chekiang, D ep. of Phys.) STAGE. 83

S. Rubin, Anregungsenergie des angeregten 7L i . Die A nregungsenergie des un teren  a n 
geregten Z ustands von 7Li w urde d u rch  Vgl. d er y -S trahl-A bsorptionskoeffizienten  in Pb 
des angereg ten  7Li m it d e r vom  13N  d u rch  em ittie rte  Positronen  ausgehenden Ver
n ich tungsstrah lung  e rhalten . D er A bsorptionskoeff. w ar fü r die b en ü tz te  7Be-Quelle 
1 ,57± 0 ,015  c m -1 u. fü r die V ern ich tungsstrah lung  1 ,4 0 ± 0 ,0 3  c m -1, w oraus die Energie 
der 7L i-S trah lung  zu 4 7 6 ± 1 0  keV berechnet w urde, in  g u te r Ü bereinstim m ung m it dem 
W ert von ZLOTOWSKI u. WILLIAMS (Physic. R ev. [2] 62. [1942.] 29). (Physic. R ev. [2] 69. 
134—35. 1/15. 2. 1946. California In s t, of Technol.) STEIL. 83

Harold Argo, Arthur Hemmendinger, Howard Kratz, Rolland Perry, Rubby Sherr, 
Richard Taschek und Dudley Williams, Die Reaktionskonstanten der R eaktion 7L i(p ,n )'! Be. 
E s w erden d er R eak tio n sq u ersch n itt u. die W inkelverteilung  d er N eu tro n en  im  Bereich 
von 1,90—2,50 MeV in  A bhängigkeit von d er P ro tonenenerg ie  b estim m t. (Physic. Rev. [2] 
70. 102. 1/15. 7. 1946. Los A lam os L abor.) O. E c k e r t . 85

Marcellus L. Wiedenbeek, Neutronenausbeuten aus dem Photo- und Elektronenzerfall 
von B eryllium . Die N eu tronenausbeu te  in A bhängigkeit von de r y-S trah lenenerg ie  u. der 
E lektronenenergie bei den Prozessen Be(y,w) u. Be(e,n) w ird b estim m t u. graph . d a r
gestellt. D er R eak tio n sq u ersch n itt fü r  die le tz te re  R k. w ird als F u n k tio n  d er E lek tronen
energie dargeste llt. (Physic. R ev. [2] 69. 235. 1/15. 3. 1946. N otre  D am e, In d .,  Univ. of
N otre Dam e, Dep. of Phys.) O. ECKERT. 85

Leo Seren, W. E. Moyer und W. Sturm, Absorptionskurve der ß-Slrahlen aus 
und der Querschnitt fü r  die Erzeugung durch langsame Neutronen. Die Absorp

tio nskurve  der /l-S trah len  des S l8-1̂  w ird gem essen u. eine E n d p u n k ten erg ie  von 
ungefähr 3,3 MeV gefunden. Als Q uerschn itt fü r d ie A ktiv ierung  von durch  lang
sam e N eutronen  w ird 2 ,2 -IO-28 cm 2 u. fü r gew öhnlichen Sauersto ff 4 ,4 -IO-31 cm2 
bestim m t. (Physic. Rev. [2] 70. 561. 1/15. 10. 1946. Chicago, Ul., Univ. of Chicago, 
M etallurgical L abor.) O. E c k e r t . 85

E. T. Clarke und J. W. Irvine, Anregungsfunktionen beim Beschuß von Nalriumbromid  
m it 14 M eV-Deutonen. Die A nregungsfunktionen zu r E rzeugung  d e r ra d io a k t. Isotopen 
24N a(14 ,8 'h ), 82B r(3 4 h ) u. K r  (34 h) w erden beim  B eschuß von N aB r-F ilm en  gemessen. 
Die R k. 81B r(d ,p ) 82Br beg in n t bei 3 MeV, e rre ich t den  m ax im alen  W irkungsquerschnitt 
von  3 ,8 -IO-25 cm 2 bei 8,5 MeV u. n im m t m it w achsender D eutonenenergie  w ieder ab. 
Die Rk. 23N a(d ,p ) 24N a zeig t das gleiche V e rh .: B eginn 1 M eV ; m ax im aler W irkungsquer
sc h n itt 4 .7 -1 0 -25 cm 2 bei 6 MeV. Die R k. B r(d ,2 n )K r zeig t e inen  deu tlich en  Schwell- 
w e rt bei 5,3 MeV u. s te ig t in  ih re r  H äufigkeit lin ea r m it d er D eutonenenerg ie . (Physic. 
R ev. [2] 65. 352. 15/6. 1944. M assachusetts In s t, of Technol.) STAGE. 85

E. T. Clarke und John W. Irvine jr., Kernanregungsfunktionen. I. M itt. z3N a (d, p) 2iNa, 
s lB r (d ,p )s2B r und B r(d ,2n )  34h K r. A usführliche M itt. d e r  v o rst. re fe rierten  Arbeit. 
(Physic. R ev. 66. 231— 41. 1/15. 11. 1944. C am bridge, M ass., M assachusetts In st, of 
T echnol., Dep. of Phys. and  Dep. of Chem.) STAGE. 85

Marcellus L. Wiedenbeck, D ie K ernanregung des R hodium s. Die b ereits  beim  Beschuß 
von R h  m it N eu tronen  aus d er D -D -R k . beo b ach te te  weiche y -S trah lu n g  m it 48 ± 5  Min. 
H albw ertsze it w ird  auch  bei d er B estrah lung  des 103R h  m it R ö n tg en strah len  u. 2,5 MeV- 
E lek tronen  gefunden. A bsorptionsverss. an  den  durch  d ie y -S trah lu n g  au s d er H ülle  aus
geschlagenen E lek tronen  zeigen, d aß  die y-E nergie zw ischen dem  W ert d e r B indungs
energie der K -E lek tro n en  im  R h u. einem  höchstens 30 keV  höher liegenden  W ert, w ahr
scheinlich zwischen 30 u. 50 keV liegt. D as w ürde d an n  au f das n ied rigste  b isher ü berhaup t 
b eobach te te  m etastab ile  A nregungsniveau schließen lassen. (Physic . Rev. [2] 67. 267—68. 
1/15. 4. 1945. N otre  Dam e, In d ., U niv ., D ep. of Phys.) STAGE. 85

L. Infeld und A. E. Schild, E ine neue Annäherung an eine kinematische Kosmologie- 
T eil B . Im  Teil A (vgl. C. 1945. I I .  1709) w urden  d ie m öglichen kosm olog. Gegebenheiten 
u n tersu ch t. Im  vorliegenden Teil B w erden das Verh. der G leichungen de r E lek trodynam ik  
u .d e i DlRACsehen G leichungen in  verschied, kosm olog. R äum en u. ih re  T ransform ations- 
eigg. g ep rü ft. (Physic . R ev. [2] 70. 410— 25. 1/15. 9. 1946. T oronto , C anada, U niv. of 
T oronto , Dep. of M athem atics.) Sc h o e n e c k . 134
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Max Wyman, Zustandsgleichungen fü r  radialsymmetrische Verteilungen von Materie. 
D urch  V erallgem einerung der G rundannahm en w ird m an  zu 3 m öglichen K osm ologien 
g e fü h rt; eine en tsp rich t dem  Modell des hom ogenen U niversum s, die beiden anderen  sind 
neu. (Physic. R ev. [2] 70. 396—400. 1/15. 9. 1946. E dm onton , A lberta , C anada, Univ. of 
A lberta .) SCHOENECK. 134

S. Chandrasekhar, Über eine neue Theorie von Weizsäcker über den U rsprung des 
Sonnensystem s. Vf. re feriert ausführlich  die A rbeit von v .  W e i z s ä c k e r  (C. 1944. IT. 618) 
u . h e b t ih re  grosse B edeutung  hervor. (Rev. mod. Physics 18. 94—102. Ja n . 1946. W illiam  
B ay, W is., Y erkes O bservatory.) KlRSCHSTElN. 134

P. L. Bhatnagar und D .S . Kothari, Druckionisation und größter R a d iu s fü r  einen  
kalten K örper. D er Ionisationsgrad in  e n ta r te te r  M aterie h än g t w esentlich vom  D ruck 
oder von d er D. des Stoffes ab. Die bei der Ionisierung schw erer, durch  die U ranspaltung  
gelieferter Ionen gewonnenen R esu lta te  können leich t dazu  verw endet w erden, den 
Ion isa tionsgrad  in  en ta rte te r  M aterie zu bestim m en. Die so gefundenen Ergebnisse dienen 
d azu , die M .-R adius-B eziehung fü r ka lte  S terne aufzustellen. In  den  R echnungen w ird 
angenom m en, daß die M aterie aus E isen  besteh t. Als k a lt w ird ein  Stoff b e trach te t, 
wenn die freien E lektronen in  ihm  ein e n ta rte te s  Gas bilden. (Proc. n a t. In s t. Sei. In d ia  8.
377—82. '23/12.1942. Delhi, U niv.) SCHOENECK. 134

N. R. Sen, Beitrag zur Theorie von Sternmodellen. F rü h e r von C H A N D R A SE K H A R  (vgl. 
Z. A strophysik  14. [1937.] 164) be trach te te  Sternm odelle w erden im  H inb lick  d arau f, ob 
sie endliche A usdehnungen u. Massen liefern, u. h insich tlich  ih re r S tab ilitä tsbed ingungen  
un tersuch t. (Proc. n a t. In st- Sei. In d ia  8. 339—60. 23/12. 1942.) SCHOENECK. 134 

L. Biermann, Neuere Fortschritte der Theorie des inneren A ufbaues und  der E n t
wicklung der Sterne. W aFrend im  ersten  Teil d er S ternaufbau  vom  therm odynam . S ta n d 
p u n k t aus b e tra ch te t w ird, i s t  d e r  zweite Teil den E nergiequellen, d. h. den K ernreak tions- 
cyclen, u . den neuesten  E n tw ick lungstheorien  (V. W EIZ SÄ C K ER ) gew idm et. (E rgebn. 
ex ak t. N aturw iss. 21. 1—49. 1945.) K IR SC H STE IN . 134

S. Chandrasekhar, Die B ildung  von Absorptionslinien in  einer sich bewegenden A tm o 
sphäre. M athem at. B ehandlung des obigen astrophysikal. Problem s. (Rev. m od. Physics 
1 7 .138—56. A p ril/Ju n i 1945. W illiam s B ay, W is., U niv . of Chicago, Y erkes O bservatory .)

G o t t f r i e d . 134
S. Chandrasekhar, D ie negativen Ionen von W asserstoff und Sauersto ff in  S tern 

atmosphären. Vf. w eist d a rau f h in , daß  d ie  In ten s itä tsv erte ilu n g  der kontinuierlichen 
S trah lung  der Sonne u. d er S terne („graue K örper“ ) zum Teil durch  d ie  A nw esenheit 
von H "-Io n en  e rk lä rt w erden k an n  u. g ib t eine Zusam m enfassung aller b isherigen theo- 
re t.-physikal. B erechnungen über dieses Ion , bes. d ie B erechnung des K ontinuum s- 
A bsorptionskoeff. von H “ . Die gefundene spek tra le  V erteilung stim m t m it d er B eobach
tung  überein. F e rn er w erden die b isherigen theo re t. u. experim entellen  Befunde fü r die 
Anw esenheit von O “-Ionen in  S ternatm osphären  zusam m engestellt. (R ev. m od. P h y 
sics  16. 301—06. Ju li/O k t. 1944. W illiam s B ay, W is., Univ. of Chicago, Yerkes Observ.)

A. R e u t e r . 134
C. K. Jen, K. T. Chow, Y. T. Lo und C. C. Kuan, E ine Beobachtung der Ionosphäre  

während der Sonnenfinsternis am 20. J u li  1944. Aus Messungen des Echos von R adio
wellen k an n  au f eine s ta rk e  A bnahm e d er A bsorption m it Bezug auf die E-R eflexion 
w ährend d er F in stern is geschlossen werden. (Physic. R ev. [2] 66. 2 2 6 .1 /15 .10 . 1944. K u n 
m ing, China, N ationa l Tsing H ua  U niv., R adio Res. In st.) G o t t f r i e d . 134

Nolan R. Best, Eric Durand, Donald I. Gale und Ralph J. Havens, Druck- und Tem 
peraturmessungen in  der oberen Atmosphäre. Okt. 1946 w urden  m it V 2-R aketen  über 
New-M exico D ruck- u. T em peraturm essungen d u rchgeführt in  H öhen bis zu 90 km  über 
dem  Meeresspiegel. D ie in  der R akete  e ingebau ten  Anzeigegeräte zeigten g u te  Ü ber
e instim m ung un tere inander. Im  sonst s te tigen  Verlauf zeigte die von der V 2 aufgezeich
nete L uftd ru ck k u rv e  n u r eine A usbuchtung , als d ie R ak ete  annähernd  Schallgeschw indig
k e it besaß. Die Spitzenhöhe be tru g  lO ß J ^  Meilen. Die gem essenen Tem pp. an  der 
R aketenw and stiegen bis zu 180°. (Physic. R ev. [2] 70. 985. 1/15. 12. 1946. W ashington,
D. C., N aval Res. Labor.) R o e d e r . 134

Ta-You Wu, Über das Vorkommen von atomarem S ticksto ff in  der oberen Erdatmosphäre. 
Die Abw esenheit gewisser L inien des N T im Spektr. des N achthim m els sowie das N ich t
vorhandensein  von  kontinu ierlicher A bsorption, die zu der Dissoziation von N 2 fü h rt, 
is t kein K rite riu m  gegen die A nw esenheit von atom arem  N in der oberen E rdatm osphäre . 
D isk u tie rt w erden die re la tiven  D ichten der E- u. F -S ch ich ten ; es w ird gezeigt, d aß  die 
B eobachtungen  hoher D. in der F-S chieh t ebenfalls m it der E xistenz von atom arem  N 
verträg lich  sind. (Physic. R ev. [2] 66. 65—67. 1 /1 5 .8 .1944 . Peking, N ational Univ., 
Dep. of Phys., and  K um m ing, Acad. Sei, In st, of Astronom y.) G o t t f r i e d . 134
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George Glöckler und Jo-Yun Tung, Kraftkonstanten dreiatomiger Moleküle. D er allg. 
Ausdruck fü r die po ten tielle  E nergie des d reia tom igen  Mol. X  YZ e n th ä lt  6 K ra f tk o n s ta n te n , 
von denen nu r 3 aus den  3 experim entell bestim m ten  G rundfrequ  enzen b e rechnet werden 
können. F ü r  das gleichschenklige d reia tom ige Mol. Y X 2 red. sich  die Zahl der K ra f t
k o n stan ten  auf 4. W ie ausführlich  gezeigt wird, sind die R ealw erte  d ieser 4 K onstan ten  
n ich t unabhängig  voneinander, sondern  d u rch  b estim m te  B eziehungen m ite inander ver
kn ü p ft, so d aß  ihre em pir. E rm ittlu n g  m öglich w ird. Die A nw endung auf isotop. Moll, 
w ird behandelt. (J .  ehem . Physics 13. 388— 96. O kt. 1945. Iow a C ity, Ia .,  S ta te  Univ. of 
Iow a, Dep. of Chem. and Chem. E ngng.) SCHOENECK. 137

Samuel Silver und  Earle S. Ebers, Rotalionsschwingungsenergien ebener Z X F 2-Mole
küle. 1. M itt. D ie Schwingungsform en und  -frequenzen. M it dem  Ziel, sp ä te r  U nstim m ig
keiten  in  d e r B erechnung d er Form ald eh y d sp ek tren  aufzuk lären , w erden die N orm al
koord in a ten  u. -frequenzen ebener Moll. Z X Y 2 u n te r  V erw endung d e r a llgem einsten  mit 
d e r Sym m etrie  verträg lichen  P o ten tia lfu n k tio n  en tw ickelt. Alle F requenzen  sind  n ich t
e n ta r te t .  ( J .  chem . Physics 10. 559—64. Sept. 1942. C olum bus, O., Ohio S ta te  Univ., 
M endenhall Labor, of P hys.) SCH O EN ECK . 137

Samuel Silver, Rotationsschwingungsenergien ebener Z X Y 2-Moleküle. 2. M itt. Die 
quantenmechanische H am ilton-Funktion  und  die Energiewerte. (1. vgl. v o rst. Ref.) Die 
NlELSENsche B ehandlung d er T ransla tions- u. R o ta tionsenerg ien  eines allg. vielatom igen 
Mol. w ird au f ein ebenes Mol. vom  T yp Z X Y 2 angew endet. E s w erden spezielle Probleme 
b e tra c h te t, d ie  m it de r D eu tung  des F orm ald eh y d sp ek tr. Zusam m enhängen. ( J .  chem. 
Physics 10. 565—74. Sept. 1942. Colum bus, 0 . ,  Ohio S ta te  U niv ., M endenhall Labor, of 
Phys.) S c h o e n e c k . 137

W. H. Shaffer und R. C. Herman, D as tetraedrische X 2Y Z 2-M olekülmodell. 1. Mitt. 
D as klassische Schwingungsproblem. Die A rbeit h a t  den  Zweck, eine G rundlage für die 
D eutung d er R a m a n - u . In fra ro tsp e k tren  te trae d r. X 2Y Z2-Moll. zu schaffen . Der vor
liegende 1. Teil beschäftig t sich m it d er re in  schw ingungsm äßigen Seite des Problems 
u. e n th ä lt  D iskussionen de r mol. Sym m etrie , c h a rak te ris t. Schw ingungsform en u. Poten
tia lfu n k tio n en . F ü r C H 2D 2 w erden expliz ite  B eziehungen zw ischen den in  d e r Säkular
d e te rm in an te  a u ftre ten d en  verallgem einerten  K ra f tk o n s tan ten  u. den  V alenzkraft
k o n stan ten  abgeleite t. ( J .  chem . Physics 12. 494—503. Dez. 1944. C olum bus, O., Ohio 
S ta te  U niv ., M endenhall L abor, of Phys. u. Silver Spring, Md., Jo h n s  H o pk ins Univ., 
Applied Phys. L abor.) SCHOENECK. 137

W. H. Shaffer und R. C. Herman, Das tetraedrische X 2Y Z 2-Molekülmodell. 2. Mitt. 
Rotationsschwingungsenergien. (1. vgl. v o rst. Ref.) Die q u an ten m ech an . B erechnung der 
R otationsschw ingungsenergien  des X 2Y Z2-Modells w ird bis zur N äherung  zw eiter Ord
nung durchgeführt. Die HAMILTON-Funktion w ird aufgeste llt u. d e r Schw ingungsteim  
als F u n k tio n  d er A nharm oniz itä t, CORIOLIS-Param eter usw. ab g ele ite t. W ie in  den
C. 1942. I. 1596 referierten  A rbeiten  w erden auch  die E lem en te  d e r S äkulardeterm i
n an te  zur B erechnung des R o ta tio n sterm s angegeben u. A usw ahlregeln d isk u tie rt. (J. 
chem . Physics 13. 83—88. Febr. 1945. Colum bus, 0 . ,  Ohio S ta te  U niv ., Mendenhall 
L abor, of P hys.) A. R e u t e r . 137

George Glöckler und H. T. Baker, Polarisationsm essungen an R am anlin ien . Die zur 
Best. des D epolarisationsgrades von RAMAN-Linien b en u tz te  App. a rb e ite t m it einem 
Polaro idfilter, das zwischen dem  A ustritts fen s te r des RAMAN-Röhrchens u. dem  Spalt des 
S pektrographen  angeordnet ist. U n ter k o n stan ten  B edingungen w erden zwei Aufnahmen 
h in te re in an d er gem acht, wobei das Polaroidfilter jeweils um  90° ged reh t w ird, so daß 
einm al der senkrech te, zum anderen  der parallele A nteil h indurchgeh t. A ufnahm en an 
CC14 erw eisen die B rau chbarkeit der A nordnung. ( J .  chem . Physics 10. 404. Ju n i 1942. 
Iow a C ity, U niv., Dep. of Chem.) GOUBEAU. 137

George Glöckler und Harold T. Baker, Untersuchung des Depolarisationsgrades von 
R am anlin ien . E ine vereinfachte Bestimmungsmethode. Zur B est. des D epolarisationsgrades 
von RAMAN-Linien w urden vor dem  Spalt des Spek trographen  zwei Polaroidfilm e m ontiert, 
deren Schwingungsebenen fü r den  e lektr. V ektor des L ichtes aufeinander senkrecht 
standen . Um Fehler durch  verschied. R eflexion an  den Prism enflächen des Spektrographen 
zu verhindern , w urden zwischen den Polaroidfilm en u. dem  Spalt G lim m erp lättchen  mit 
ha lber W ellenlänge angebrach t. Die A nordnung der Q ueeksilberlam pen, d er F ilte r  u. des 
RAMAN-Röhrchens werden ausführlich  beschrieben. Der V orteil des Verf. w ird d a rin  gesehen, 
daß  m it einer B elichtung beide Spektren  gleichzeitig erzielt w erden, so d aß  alle Schwan
kungen in den In ten s itä te n  de r Q uecksilberlam pen ausgeschalte t werden. E rp ro b t wurde 
esanC C l4. (J .ch em . Physics 11 .446—4 9 .O kt. 1943. Iow a City, S ta te  Univ.) G o u b e a u . 137 

Forrest F. Cleveland, Methode zur B estim m ung der Depolarisationsfaktoren von R a m a n 
linien m it Ergebnissen an Tetrachlorkohlenstoff und  Toluol. Die neuentw ickelte  M eth. zur
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Best. der D epolarisationsfaktoren  von RAMAN-Linien b e ruh t auf der Anw endung eines 
Polaroidfilters am  A ustrittsfenster des RAMAM-Röhrehens, dessen un tere  H älfte  den  senk
rech ten  A nteil u. dessen obere H älfte  den parallelen Teil h indurch läß t. Das F ilte r wird 
m ittels einer L inse scharf auf den Spek trographenspalt abgebildet. K orrek turen  fü r die 
w irkliche oder scheinbare Polarisation des Spektrographen, fü r die durch  die verschied. 
B elichtungszeiten  von R a m a n -Spektren u. Schw ärzungsm arken bedingten Schwärzungs
fehler u. K onvergenzfehler werden angebracht. Die Leistungsfähigkeit des Verf. wird an 
CC14 u . Toluol e rp rob t. Die Ergebnisse stim m en m it den besten bisherigen Messungen 
überein. D urch eine Fehlerdiskussion wird gezeigt, daß  Linien m it einem D epolarisations
grad  über 0,78 als depolarisiert b e trach te t werden können. ( J .  chem. Physics 13. 101—06. 
März 1945. Chicago, Hl., In st, of Technol.) G o u b e a u . 137

Walter F. Edgell, In tensitä t und Polarisation von R am anlinien und die Form von 
Molekülschwingungen. Der A utor w endet sich gegen eine Festste llung von ELIASCHEVITSCH 
( JELJASCHEWITSCH) u. WOLKENSTEIN (C. R . [Doklady] Acad. Sei. U R SS [N . S.] 41. 
[1943.] 366), daß die Polarisierbarkeit einer einzelnen B indung nur vom A bstand abhängig 
sei u. n ich t von den Valenzwinkeln. Das bisherige experim entelle M aterial genügt n ich t als 
Beweis. W eiterh in  wird Stellung genomm en gegen die Auffassung der gleichen A utoren, daß  
die K ra ftk o n stan ten  der Schwingungsgleichungen keine reale B edeutung besitzen. ( J . chem. 
Physics 13. 133. März 1945. Iowa City, U niv., Dep. of Chem.) Go u b e a u . 137

Walter F. Edgell, In tensitä t und Polarisation von R am anlinien. E s wird eine allg.- 
gültige Gleichung zur B erechnung von D epolarisationsfaktoren u. In ten s itä ten  von 
RAMAN-Linien aus den Polarisierbarkeiten  der E inzelbindungen abgeleitet. E ine w esent
liche Vereinfachung dieser Gleichung erg ib t sich bei sym m . M olekülen. ( J .  chem . Physics 
13. 132. März 1945. Iowa City, U niv., Dep. of Chem.) Go u b e a u . 137

Robert Trehin, Experimentaluntersuchung über das Absorptionsband des N i++-Ions 
im  nahen Ultraviolett fü r  wässerige Lösungen des N ickelsulfats. Pleochroismus der N iSO i - 
6 H 20  (quadratische) und N iSO i ■ 7 H 20  (orthorhombische) K rystalle. Von gu t gereinigtem  
Nickelsulfat wurden parallel zu den k rysta llinen  Sym m etrieebenen geschnittene K ry 
stalle  (I) u. 6 verschied, konz. Lsgg. (II) photograph. im  gradlinig polarisierten u. n a tü r 
lichen L icht pho tom etrie rt. Bei II ist das BEERsche Gesetz anw endbar; der E xtink tions- 
koeff. k  w ächst linear m it der Tem p., wobei sich der Bandengipfel nach den längeren 
W ellen h in  verschiebt. R echnet m an die bei I u. II erhaltenen ¿-W erte auf Schichtdicken 
gleichen N i++-Geh. um , so e rg ib t sich eine viel größere D urchlässigkeit fü r I als fü r II. 
Im  übrigen erw eist sich bei I die A bsorption u . die Lage des B andenm axim um s im allg. 
vom Schw ingungsazim ut sowie von der Fortpflanzungsrichtung derselben abhängig. 
Die k =  /(A )-K urven  fü r q u adrat. I lassen sich aus den analogen der orthorhom b. I durch 
Verschiebung derselben um 30 Ä nach der kurzwelligen Seite h in  erhalten . (Ann. Physique
[11] 20. 372—90. Ju li/A ug. 1945.) WALTER SCHULZE. 138

Bruno H. Zirnm, Molekulartheorie der Lichtstreuung in Flüssigkeiten. Ausführliche 
W iedergabe der C. 194-8. I I .  463 referierten  A rbeit. ( J .  chem. Physics 13. 141—45. April 
1945. New Y ork, N. Y ., Columbia U niv., Dep. ol Chem.) SCHOENECK. 138

Paul Doty und Herman S. Kaufman, Die Depolarisation des Streulichtes von Lösungen 
polym erer Substanzen. E s w ird eine Theorie de r D epolarisation  des S treulichtes un ter 
besonderer B erücksichtigung de r Lsgg. von polym eren Moll, entw ickelt. M ittels eines e in 
fachen, auf dem  CoRNUschen P rinzip  beruhenden App. w erden Messungen an  Frak tionen  
von Celluloseacetat, Po lyvinylchlorid  u. Po lysty ro l durchgeführt. Die M eßergebnisse 
werden im  H inb lick  auf die A nisotropie u. G esta lt der Moll, a ls F u n k tio n  des Mol.-Gew., 
der Konz. u. desL ösungsm . behandelt. ( J . physic. Chem. 49 .583—94. Nov. 1945. Brooklyn, 
N. Y ., Po ly techn . In s t., Dep. of Chem.) W. B r o s e r . 138

Felix Ehrenhaft, Weitere Beobachtungen über die schneckenförmige Bewegung von 
M aterie im  Sonnenlicht. M ikrophotographien im Sonnenlicht zeigen, daß Flüssigkeits
tröpfchen  u. Teilchen von lichtreflektierenden u. w ärm eleitenden Substanzen wie Ag, Cu, 
Au u. lich tschluckende Stoffe wie C sich auf schneckenförm igen B ahnen m it regelmäßigen 
W indungsabständen  in R ich tung  von oder zur L ichtquelle bewegen. Auch Schnecken
bewegungen senkrech t zur S trah lrich tung  kom m en vor. W ährend Tröpfchen von wss. 
Chlorophyll-Lsg. d u rch  Sonnenlicht eine A nziehung'erfahren, bleiben Tröpfchen von dest. 
W. vom  L ich t re la tiv  unbeeinflußt. (Physic. R ev. T2] 69. 251—52. 1/15. 3. 1946. New York 
City.) _______________" RlTSCHL. 139

Georges Lem aitre, L ’H ypothcse de l ’a to m e  prim itif. Essai de cosmogonie. N euchâtel: E ditions du Griifon 
1946. (203 S.) fr 8,— .

W. B. Lew is, Electrical Counting. W ith Special Reference to  Counting Alpha and Beta Particles. Cam
bridge: Univ. Press; New Y ork: M acmillan Co. 1942. (144 S. m. Abb.) 2,50.

Theodore Van Scbelven, Weiss M agnetons as Components of N uclear and  Subnuclear S tructu res. Am ster
dam ; Kosm os Pub. Co. 1945. (32 S.) 

rederick Seitz, The Physics of Metals. New Y ork : M cG raw -H ili. (330 S. m. Fig.) $ 4,—.
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A2. Elektrizität. Magnetismus. Elektrochemie.
R . O. Jen k in s, D ie Feldemission von E lektronen. U m fassender u. genauer B ericht 

(m it 55 L ite ra tu rz ita ten ) üb er die Unteres, d er Feldem ission  (E lek tronenem ission  durch  
die Saugkraft eines s ta rk en  e lek tr. Feldes) von M etallen bis zum  Ja h re  1942. Die ersten  
A rbeiten  in  der Zeit 1921— 1930 bem ühen  sich  um  genaue M essungen d er E m issionsström e 
u. um  Verss., die F e ldstärke- u. T em p era tu rabhäng igkeit zu e rk lären , was schließlich durch  
die FoWLER-NORDHELHsche Theorie gelingt. N ach einer wenig ergiebigen Zwischenzeit 
beg inn t 1936 m it den Forschungen  von E . W . MÜLLER eine neue Periode. Die Messung 
der G eschw indigkeitsverteilung der E lek tro n en , N achw . d er fehlenden A bkühlung  der 
K a th o d e  u. der A bhängigkeit von d er A u s tr itts a rb e it (H A E E E R ) bestä tig en  im  ein
zelnen die wellenm echan. Theorie. In  d er W eiteren tw . de r Verss. erm öglicht das MÜLLER- 
sche Feldelektronenmikroskop d ie S ich tbarm achung  d e r untersch ied lichen  Feldem ission der 
F lächen  eines E in k ry s ta lls  u. d ie U nters, des Verh. ad so rb ierte r Sch ich ten  einschließlich 
ih re r O berflächenw anderung. Die em ittie ren d e  Spitze ( ~ 1  y  D urchm esser) d er K athode 
w ird d a rin  rad ial auf den halbkugeligen L euch tsch irm  p ro jiz iert, wobei V ergrößerungen 
bis ca. 1 0 5 erzielt werden. 14 d am it gew onnene A ufnahm en von B E N JA M IN  u. Vf., die 
das Verh. von W , Mo u. N i sowie von ad so rb ierten  Sch ich ten  aus T h  u. Ba zeigen, sind 
w iedergegeben u. w erden ausführlich  b ehandelt. (R ep . P rogr. Physics 9. 177— 97. 1942/43. 
R G EC , es. L abor.) NlEHRS. 165

J. B. Johnson, Erhöhte thermische E m ission . B eschreibung einer M eth ., therm . u. 
sek. Em ission gleichzeitig m it einer Auflösung von 2 -IO“7 sec zu m essen. H ie rd u rch  wird 
eine neue A rt der E lektronenem ission von O xydkathoden  gefunden, die beim  Einsetzen 
u. A bklingen zeitlich von der n. Sekundärem ission g e tre n n t w erden kan n . Diese gesteigerte, 
d u rch  den E lek tronenbeschuß  angeregte th erm . E m ission lä ß t sich  n ich t d u rch  die E r
höhung  der O berflächentem p. erk lären . M an m uß vielm ehr annehm en, d aß  die A k tiv itä t 
der O xydkathode infolge des Beschusses zeitweilig g eändert w ird. (Physic. R ev. [2] 66. 
352. 1/15. 12. 1944. New Y ork, N . Y., Bell Telephone L aborr.. Ine .) SCHOENECK. 165

George E. Moore und  H. W. Allison, Die thermische E m ission  von Erdalkalioxyden  
au f Trägermetallen. K urzer B erich t über die th erm . E lek tronenem ission  der Oxyde alkal. 
E rd en  au f W , Mo, T a u . P t - R h  als T rägerm etall. E ine  0,001-m onom ol. Sch ich t liefert 
optim ale Em ission. Ih re  Größe u . die chem . A k tiv itä t  der gen an n ten  O xyde is t von ca. 
gleicher G rößenordnung. E s  w ird v e rm u te t, d aß  die vorhandenen  U n tersch iede in der 
Em ission der verschied. E rdalkalioxyde  auf die V erschiedenheiten  in  d e r D ipo lstruk tur 
ih rer Moll, zurückzuführen sind , u . es w ird eine Theorie de r o rien tie rten  A dsorption  auf 
dem  T rägerm etall in  A ussicht gestellt. (Physic. R ev. [2] 65. 254. 1/15. 4. 1944. Bell Tele
phon  L aborr., Ine.) REUSSE. 165

C. W. Mueller, D ie Sekundärelektronenem ission von P yrexg las. Gem essen w urde die 
Sekundärelektronenem ission von  P yrexglas fü r  B eschleunigungsspannungen von 50 bis 
10000 V u n te r  V erw endung d er sogenann ten  E rh itzungsm ethode. D iese b e s teh t d a rin , das 
Glas d e ra r t  zu erh itzen , bis es genügend leitfäh ig  w ird , um  S trom m essungen zu erlauben. 
B em erkensw ert is t  das scharfe  M axim um  bei ca. 400 V im  G egensatz zu dem  bei Metallen 
gew öhnlich b eobach te ten  b re iten  M axim um . In n erh a lb  d er M eßgenauigkeit t r i t t  keine 
T em p era tu ränderung  der Sekundärem ission auf. ( J .  appl. Physics 16. 453— 58. Aug. 1945 
Cam bridge, M ass., In s t, of Technol., George E as tm a n  L abor, of P hys.) GOTTFRIED. 165

E. Grüneisen, Elektrische Leitfähigkeit der Metalle bei tiefen Temperaturen. Zusam m en
fassender B erich t bes. über die experim entellen  Forschungsergebnisse  d er le tz te n  Jah re  
u. über die noch n ich t befriedigende E ing liederung  in  die Theorie. B esonderer W ert wird 
auf die E inflüsse gelegt, denen  m an  die M etalle bei de r M essung aussetzen  k an n , u . die 
D ifferenziertheiten , die sich dabei ergeben. (E rgehn , e x ak t. N aturw iss. 21. 50— 116. 1945. 
M arburg.) PlEPLOW. 166

E. Ju s ti  und K. M. Koeh, Supraleitfähigkeit. D ie zusam m enfassende A rbeit berück
sich tig t die L ite ra tu r  se it 1933 u. b eh an d e lt neben einem  seh r schönen u. vollständigen 
A briß  d er äußeren  E rscheinungen  u. Verss. vor allem  den  E infl. e ines äu ß eren  M agnet
feldes u. die calorim etr. U ntersuchungen. D ie verschied. T heorien  w erden nebeneinander
gestellt, wobei bes. auch  die Verss. zu r D eu tung  des sup ra le iten d en  D iam agnetism us 
b e to n t w erden. (E rgehn , ex ak t. N aturw iss. 2 1 . 117— 207. 1945.) PlEPLOW. 166

A. Burris und  C. D. Hause, D ie magnetische Susceptib ilitä t von S a u ers to ff und  S tick
oxyd  bei niedrigen Feldstärken. Die m agnet. S u scep tib ilitä t '/ von 0 2 u. von NO wurde 
in  d e r RANKlNSschen m agnet. W aage in  F eldern  von ca. 15 Oe bestim m t. U n te r der 
A nnahm e von % =  0 ,7 2 0 -106 für H 20  erg ib t sich als M itte l aus je sechs B estim m ungen  
fü r  0 2: x  =  106 ,3 -IO“6 ±  0 ,2  u. fü r N O : % = 4 7 ,2  IO “6. ( J .  chem . Physics 11. 442—45. 
O kt. 1943. E a s t Lansing, Mich., M ichigan S ta te  Coll.) W . A l b r e c h t .  167
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Simon Freed und Nathan Sugarman, Die magnetischen Susceptibilitäten von Metallen, 
die in  flüssigem  A m m oniak gelöst sind. E s wird eine M eth. beschrieben, nach  der m an 
die m agnet. S u scep tib ilitä t von Substanzen bei tiefen  Tem pp. m it großer G enauigkeit 
bestim m en kan n . Das x  von K  u. Cs, gelöst in  fl. N H 3, wurde bei 240° K  u. 220°K bestim m t. 
F e rn er w urden einige Messungen an Cu u. B a  durchgeführt. E s w urde angenom m en, 
d aß  die Lsgg. sich  wie ein  E lektronengas verhalten . Die th eo re t. V orstellungen über die 
E igg. d er E lek tronen  u. M etallionen in  den Lsgg. werden d isk u tie rt u. ein S tru k tu r
m odell d e r F l. vorgeschlagen u n te r besonderer B erücksichtigung der Leitungselektronen. 
Es w urde gefunden, d aß  bei Ba zwei E lek tronen  pro g-A tom  abdissoziieren. Cu v erhält 
sich bei s tä rk e re r  V erdünnung ähnlich. ( J .  chem . Physics 1 1 . 354—60. Aug. 1943. Chicago, 
111., U niv ., G. H . Jones L abor.) W . A l b r e C H T .  167

K. Käntas, Bestimm ung magnetischer Susceptibilität von Gesteinen im  elektrischen 
Schwingungskreis. N ach Besprechung d er bekann ten  M eßm ethoden w ird  ein Verf. be 
schrieben, bei dem  das zu untersuchende G estein in  das Innere  einer Induktionsspu le  
geb rach t u. die Änderung der Selbstinduktion  der Spule a ls F requenzänderung  eines 
gekoppelten O seillators durch  In terferenz  gem essen w ird. —  Beispiele. L ite ra tu r. (Kgl. 
ung. Palatin -Joseph-U niv . techn . u. W irtschaftsw iss., F ak . Berg-, H ü tten - u. F o rs t
wes. Sopron, M itt. Berg- u. h ü tten m än n . A bt. 15. 265— 82. 1943.) G. R i c h t e r .  167

A. R. Kaufmann und C. Starr, Magnetische Eigenschaften von festen Lösungen. I I I .  M itt. 
Die paramagnetischen Legierungen von K up fer und  N ickel. (Vgl. BITTER, C. 1942 . I I .  12.) 
U ntersuch t wurde die M agnetisierung der param agnet. Legierungen von Cu m it N i-G ehh. 
von 0; 0,94; 4,99; 10,10; 10,99; 20,34; 29,98; 35,59; 38,00 u. 50,16 G ew ichts-%  sowie ge
ringen V erunreinigungen an  Fe in A bhängigkeit von der Tem p. u. dem  angew andten 
Feld in  dem  T em peraturbereich  von 14—1300° K . E s w urde festgestellt, daß sich die 
Versuchsergebnisse n ich t durch  eine CURIE-WEISS-Gleichung wiedergeben lassen; sie 
können jedoch befriedigend wigdergegeben w erden durch  eine Gleichung der Form  
X  = a T  -f- 6 +  e/27. Die W erte der drei K o n stan ten  dieser Gleichung (a, b, c) fü r die 
einzelnen Legierungen, zusam m en m it den BOHRschen M agnetonenzahlen sind tabellar. 
zusam m engestellt. F ü r Legierungen zwischen 30— 38%  Ni w urde außerdem  eine b e trä ch t
liche Feldabhängigkeit der Susceptib ilitä t bei tiefen Tem pp. beobach tet. (Physic. Rev. 
[2] 63. 445— 50. 1/15. 6. 1943. Cambridge, Mass., In st, of Technol.) GOTTFRIED. 167 

S. T. Pan, A. R. Kaufmann und F. Bitter, Ferromagnetische Gold— Eisen-Legierungen. 
E ine G old-E isen-Legierung m it 37 A tom -%  (13,74 Gewichts-% ) Fe, die von 870° in  W. 
abgeschreckt w ird, is t ferrom agnet. m it einem  CURLE-Punkt bei 230°. E ine M ikroauf
nahm e zeigt, daß  ein hom ogener ü b ersatt. Z ustand vorliegt. Beim Anlassen scheiden sich 
bei 450° zwei Phasen heterogen, d. h. ungleichm äßig über dem Q uerschnitt beginnend, aus, 
von denen die Au-reiche einen CURIE-Punkt um  R aum tem p. besitz t u. die Fe-reiche 
Phase nach Ausweis von D E B Y E -S C H E R R E R -A ufnahm en m it einem hohen CURIE-Punkt 
oberhalb 450° n u r sehr geringen Anteil h a t. Die Ergebnisse werden durch therm om agnet. 
e rm itte lte  G leichgew ichtskurven bei verschied. A nlaßtem p. e rhärte t. ( J .  chem. Physics 10. 
318—21. Jun i 1942. Cambridge, Mass., M assachusetts In st, of Technol.)

F  AHLENBRACH. 167
Alva W. Smith, F. P. Diekey und S. W. Foor, Die magnetische Permeabilität von E isen

drähten bei Radiofrequenzen. In  Feldstärken  von 0,025 u. 0,25 Oe u . bei H ochfrequenz
wellenlängen zwischen 54 u . 1150 m w ird an  E isendräh ten  m it D urchm essern zwischen 
0,005 u. 0,10 cm die Perm eab ilitä t durch Ä nderung der In d u k tiv itä t  einer Spule eines 
Schwingungskreises beim E inbringen der P robe bestim m t. Dabei nahm  erw artungsgem äß 
die P erm eab ilitä t m it zunehm ender Frequenz u . m it zunehm endem  D rahtdurchm esser 
(Skineffekt) ab . Anzeichen von anom aler D ispersion, wie sie von W’ED E N SK Y  u .T h e o - 
DORTSCHIK (Ann. P hysik  68. [1922.] 463) früher gefunden w urde, ergaben sich bei den 
Verss. d er Vff. n icht. Dagegen w ar auffallend, daß  tro tz  der hohen Frequenzen die P er
m eab ilität noch m it zunehm ender Feldstärke anstieg. ( J .  appl. Physics 16. 57—60. Jan . 
1945. Columbia, O., U niv., M endenhall Labor, of Physics.) F AHLENBRACH. 167

R. L. Hoff, J. J. Naughton, R. Smoluehowski und H. H. Uhlig, A u s magnetischem  
Eisen in  verdünnter Schwefelsäure entwickelte Gase. Vff. stellen auf Grund von Verss. fest, 
daß beim Auflösen von m agnet. E isen, ebenso wie bei unm agnet., kein 0 2 entw ickelt 
wird. (Physic. R ev. [2] 66. 92. 1/15. 8. 1944. Sehenectady, N. Y ., General E lectric Co., 
Res. Labor.) PLA ETSCH K E. 167

Ferdinand Kirchner, Periodische Änderungen des elektrischen Widerstandes von Wasser 
bei sukzessiver Durchlüftung. Die Leitfähigkeitskurve von W. zeigt bei in gleicher Weise 
vorgenom m ener E n tlü ftu n g  m it C 0 2-freier L uft period. au ftre tende  M axima u. Minima, 
wobei die Periode im M ittel zu 5,4 E n tlü ftungen  gefunden wird. Z ur E rk lärung  wird auf 
die abwechselnde Anreicherung der L uft, wobei der W iderstand durch das mol. u. koll.
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gelöste Gas herabgese tz t w ird, u. die anschließende E n tgasung  hingew iesen. (N aturw iss. 
32 . 214— 15. Ju li-S ep t. 1944. Greifswald.) H e n t s c h e l . 168

Darwin J .  Mead und  Raymond M. Fuoss, Leitfähigkeit und Viscosität von konzentrier
ten Lösungen von Calcium- und Zinkchloriden. Gem essen w urden  die D ich ten  bei 25°, 
die L eitfäh igkeiten  bei 25°, 0°, — 20° u. — 40° sow ie die V iscositäten  bei 25° von CaCl2-
ZnCl2-Lsgg. verschied. K onzen tra tion . Die V ersuchsergebnisse sind graph . u. tab e l'a r,
zusam m engestellt. ( J .  physic. Chem. 4 9 . 480—82. Sept. 1945. S chenectady , N. Y., 
G eneral E lectric  Co., Res. Labor.) GOTTFRIED. 168

Jo h n  F. Flagg und William E. Bleidner, Die elektrische Abscheidung des Elementes 43 
und das Standardpotential der Reaktion M a -M a 0 4. D as E lem en t 43 w urde durch Bom
bardem en t von M o-P lättchen m it 14 M eV-D eutonen e rh a lten . N ach chem . Trennung 
u. R einigung m itte ls  H N 0 3 u . H 2S 0 4 w ird das E lem en t 43 aus H 2S 0 4-Lsg. an  der Pt- 
N etzka thode  abgeschieden. D as E lektro lysiergefäß  w ar eine R öhre von 1,5 X 10 cm. 
Als B ezugselektrode d ien te  ein K alom elelem ent, d as m it eine B rücke aus g esä tt. KC1- 
Lsg. m it dem  E lektro lysiergefäß  in  Verb. stand . Die K onz, w urde vor u. nach der E lek tro 
lyse m it einem  GEIGER-MÜLLER-Zähler nach B a l e  (C. 19 4 1 . L  1054) bestim m t u. 
h ieraus die Nd.-M enge berechnet. Die A bscheidung ist d er S trom dich te  p roportional. Das 
A bscheidungspotential bei Ph 2,36 b e trä g t — 0,146 V, en tsp rechend  — 0,41 V, ge
m äß Ma -f- 4 H 20  =  M a04“ -f- 8 H  + +  7e. Dieses P o ten tia l liegt zwischen denen von 
R e u. Mn, aber näher bei dem  von R e. Die freie E nergie fü r  das M a04~-Ion wird zu 
— 1,6-10® cal berechnet. Das Anion w ird durch  Zn, Fe, N i, S n ,P b , Cu u . Mg zuMetall, 
durch HCl u. SnCl2 zum  K atio n  reduziert. ( J .  chem . Physics 1 3 . 269— 76. Ju li 1945. 
R ochester, N. Y ., U niv., Dep. of Chem.) STEIL. 17*1

A3. Thermodynamik. Thermochemie.
Joseph E. Mayer, B eitrag zur statistischen M echanik. Vf. be rech n et die Verteilungs

funktion  F n (z , {n}), die p roportiona l de r W ahrschein lichkeit is t ,  d aß  n  Moll, in  einem 
Syst. von der F lü ch tig k e it z bei gegebener Tem p. die K o o rd in a ten  { n } besitzen. Druck u.
D. eines Gases können d u rch  eine Potenzreihe  nach  d er F lü ch tig k e it d a rg este llt werden.
(J .  chem . Physics 1 0 . 629—43. O kt. 1942. New Y ork, C olum bia U niv ., Chem. Dep.)

W EISS. 179
O. K . Rice, Die Zustandssum m e eines Gases aus harten elastischen Kugeln. Vf. bezieht 

sich auf eine A rbeit von TONKS (Physic. R ev. 50. [1936.] 955) u. w eist darau f hin, daß 
die Z ustandssum m e fü r  ein d ich t gepack tes Gas den  F a k to r  e3NL en th ä lt, w ährend der 
en tsprechende F a k to r  bei einem  verd. Gas eNL ist. Im  ersteren  Fall e rg ib t sich fü r die 
E ntrop ie  das k o n stan te  Zusatzglied 3 R, im  le tz te ren  aber R. Die E n tro p ieän d eru n g  pro 
Mol beim  Ü bergang von einem  kleinen Vol. vx zu einem  großen v2errech n et sich danach zu: 
zlS =  R  T ln [v j/v j (1 — fP/3)3] — 2 R , wobei v4 (1 — #V3)3 den A usdruck fü r das freie 
Vol. von v 4 d a rste llt. ( J .  chem. Physics 10. 653— 54. O kt. 1942. Chapel H ill, N. C., Univ.)

N o n n e n m a c h e r .  179
O. K . R ice , Die Zustandssum m e einer einfachen F lüssigkeit. (Vgl. v o rst. Ref.) Es wird 

eine Theorie sk izziert, in  der eine einfache F l. wie ein d ich t gepack tes Gas aus harten 
elast. K ugelatom en m it zusätzlichen L eerstellen behandelt u. fü r  den zu r therm . Be
wegung gehörigen Teil de r Z ustandssum m e die fü r das M odellgas abgeleitete  Formel 
verw endet w ird. Die Theorie e rk lä rt seh r g u t die E igg. von Argon am  n. F ., e rg ib t aber eine 
zu große K om pressib ilitä t bei 193° K . Die G ründe h ierfü r w erden d isk u tie rt. D ie nach der 
T heorie e rhaltene E ntrop ie  de r F l. s tim m t ziem lich g u t m it dem  W ert überein , der nach 
einer in  einer früheren  A rbeit gegebenen Meth. berechnet w urde (vgl. C. 1 9 4 2 . I. 1984).
( J .  chem . Physics 10. 654. O kt. 1942. C hapel H ill, N . C., U niv.) NONNENMACHER. 179

G. E. Kimball, Therm odynam ik von Relaxationsprozessen. F ü r  einen einfachen 
R elaxationsprozeß kann  eine therm odynam . V ariable X  e in g efü h rt w erden, die d u rch  die 
B edingung d X =  0 fü r einen unendlich schnellen reversib len  Prozeß ch arak te ris ie rt ist. 
W enn bei einem  Prozeß G leichgewicht zwischen M aterial u. Um gebung h errsch t, wird 
d e r E nerg ieaustausch  d u rch  die Gleichung d E = T d S  — S o  d e -)- Y d  X  ausgedrückt, 
aus d e r therm odynam . V erw andtschaft langsam er u. schneller Prozesse abgeleitet werden 
kann , o u. e bedeuten  die äußeren  K rä fte  u. die ih n en  en tsprechenden  V eränderungen. 
Y i s t  eine m it X  verknüpfte  therm odynam . V ariable. Y =  0 g ilt bei langsam en rever
sib len  Prozessen. (Physic. R ev. [2] 69 .6 8 8 .1 /1 5 . 6 .1946. Colum bia U niv.) LlNDENBERG. 179 

Henry S. Frank, Freies Volumen und Entropie in  kondensierten System en. I. M itt. A ll
gemeine Grundlagen, Schwankungsentropie und. fre ies Volumen in  einigen monoatomaren 
K rystallen. In  einem Syst. von A tom en, deren  Bewegungen klass. angereg t sind, kann 
die Ä nderung der E n trop ie  in  irgendeinem  iso therm en  Prozeß fü r jede A rt von A tom en 
d u rch  den A usdruck Rln(Vf2/Vfj) dargeste llt w erden. H ierbei b ed eu te t Vf das fü r  den
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S chw erpunkt zugängliche freie Vol., u. zw ar fü r  Schw ankungseffekte korrig iert. E n t
sprechende A usdrücke lassen sich fü r die klass. (T ransla tions u. R otations) Teile der 
Bewegungen po lyatom arer Moll, in  realen Fll. u. Festkö rpern  aufstellen. In  Festkö rpern  
w ird Vf — N vf, wobei v das fü r eine Partike l zugängliche Vol. u. f den Schw ankungsfaktor 
bedeuten , dessen num er. W ert von der D efinition des Vol. v abhäng t. H ierbei t r i t t  als 
B eitrag  d ie „Schw ankungsentropie“ R lnf auf. — D as freie Vol. m onoatom arer K rysta lle  
k ann  austh erm o -d y n am . D aten  bestim m t werden (z. B. aus Rvap =  (RT/V f) exp(—dH /R T ). 
Aus dieser Beziehung werden m it den D am pfdrücken der F estkörper von Ar, K r. X, Mg, 
Zn, Cd u. H g Vf-W erte erhalten , die etw a auf 1/ 2%  m it den Voll, der F estk ö rp er ü ber
einstim m en. Die f-W erte dieser K rysta lle  un terstre ichen  RlCEs A nsicht, daß  F e s t
körper eine ziem lich große Schw ankungsentropie zeigen sollten. ( J . ehem. Physics 13. 
478—92. Nov. 1945. Berkeley, Univ. of Calif., Dep. of Chem.) P l ie t h . 179

Henry S. Frank, Freies Volumen und Entropie in kondensierten System en. I I .  M itt. 
Verdampfungsentropie in Flüssigkeiten und die anschauliche Theorie des flüssigen  Zustandes. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Mit den E rgebnissen des vorst. Ref. u n te r V erallgem einerung der 
EYRiNGschen Meth. entw ickelt Vf. die A usdrücke fü r  das freie Vol. einer Fl. u. fü r die Ver
dam pfungsentropie dS. In  beide Beziehungen geh t die Größe ß ein, die ihrerseits ab h än g t von 
y, einem  Maß fü r die Interferenz der Fl. m it den  inneren  Bewegungen (R otationen , Schwin
gungen) des Mol. u. von anderen Größen, die m it der G eom etrie der Fl. u. dem energet. u. 
dynam . Wechselwrkg. der Moll, in  Verb. stehen. In  der Regel von B a r c l a y  u. BUTLER, 
nach der d  Ss98 in roher linearer Beziehung zu der entsprechenden V erdam pfungsenthalpie 
d H 298 steh t, ist dam it die Aussage en tha lten , d aß  eine F l. ein um so kleineres ß  h a t,  je 
größer ih r d H  ist. N im m t m an ß =  16, wie es fü r  PlTZERs ideale F l. g ilt, als N orm  fü r 
die ideale F l. an, so schlägt Vf. vor, den A usdruck Rln(16//3) fü r  eine bestim m te  Fl. 
den  „h y po the t. E ntropie-D efekt“ (H E D ) zu bezeichnen u. ih n  als den B etrag  zu e r
k lären, um den die E ntrop ie  dieser F l. (bezogen auf dieselbe Substanz als ideales Gas) 
geringer is t als diejenige einer idealen  F l. im entsprechenden  Z ustand. ( J . chem. Physics 
13. 493—507. Nov. 1945. B erkeley, Univ. of Calif., Dep. of Chem.) P l ie t h . 179 

Henry S. Frank und Marjorie W. Evans, Freies Volumen und Entropie in  kondensierten 
Systemen. I I I .  M itt. Entropie flüssiger binärer Mischungen, partielle molale Entropie in  ver
dünnten Lösungen, S truk tur und Therm odynam ik wässeriger Elektrolyie. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Die in den ersten  beiden M itt. n iedergelegten G edanken w erden auf fl. bin. Lsgg. a n 
gew andt u. Gleichungen abgeleitet, die die bei der Bldg. der Lsg. auftre tenden  Energie- u. 
Volum enänderungen m it den  E ntrop ieänderungen  dieses Prozesses verknüpfen. Der Vgl. 
m it den Messungen anderer A utoren liefert gute Ü bereinstim m ung. Vff. behandeln w eiter 
die bei wss. Lsgg. au ftre tenden  Abw eichungen, bes. die U nterschiede zwischen polaren 
u. nichtpolaren zu lösenden Stoffen. Vom gleichen S tan d p u n k t aus w erden die E n tro p ie 
änderungen der Io n en h y d ra ta tio n  u. die S tru k tu rb ed in g th e iten  der Ionen u. der Lsgg. 
besprochen. Gerade bei den  Aussalzeffekten zeigt sich, daß  in diese E rscheinungen te il
weise struk tu relle  Bedingungen eingehen, so daß  m an annehm en m uß, daß  diese Einfll. 
die Verteilung der Ionen  im  E lek tro ly ten  m odifizieren. E s werden Gründe angegeben, 
die eine Ü b e rstru k tu r in  Lsgg. von LaCls u. EuC l3 nahelegen. (J .  chem . Physics 13. 
507—32. Nov. 1945.) PU ETH . 179

A4. Grenzschichtforschung. Kolloidchemie.
Hans M. Cassel, Über die Möglichkeit der Abschätzung der mittleren Oberfläche von 

festen Teilchen. Vf. w endet sich gegen die von H A R K IN S  u . I u r a  (C. 1945.11. 958) vor
geschlagene Meth. zur Best. d er m ittleren  Oberfläche von festen Teilchen. ( J . chem. P h y 
sics 13. 249. Ju n i 1945. K easbey, N. J . ,  General Ceramics and S tea tite  Corp.)

GOTTFRIED. 192
William D. Harkins, E ine absolute Methode zur B estim m ung der Oberfläche eines feinen  

Krystallpulvers. E rw iderung auf E inw ände von CASSEL (vgl. vorst. Ref.) gegen die von 
dem  Vf. früher (C. 1946.1 . 1680) beschriebene Meth. zur Best. de r Oberfläche von feinen 
K rysta llpu lvern . ( J .  chem. Physics 13. 449—50. O kt. 1945. Chicago, 111., Univ. and 
U niversal Oil P ro d u c ts Co.) GOTTFRIED. 192

Callaway Brown, Teilchengrößenverteilung mittels Zentrifugensedimentation. Es werden 
G leichungen fü r die Sedim entation  in  B echerzentrifugen abgeleitet. Die B erechnung der 
T eilchengrößenverteilung w ird bes. einfach, w enn die Sedim entation  als F un k tio n  des 
A bstandes d er Suspension von der R otationsachse dargeste llt wird. Die G ew ichtsfraktion

m
der Teilchen eines D urchm essers ,< D m erg ib t sich danach  zu f  F{ D) d D  =  (R 2 — S2)/2 S-

o
d p / d S - | - ( l  — p) (R  u. S: A bstand der achsfernen bzw. achsnahen Begrenzung der
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Suspension von  d er R otationsachse , p : G ew ich tsfrak tion  d er sed im en tie rten  Teilchen, 
Dm : D urchm esser des k le insten , vo lls tänd ig  sed im en tie rten  Teilchens). F e rn e r werden 
Form eln  fü r  die E rm ittlu n g  d e r T eilchengrößenverte ilungsfunk tion  angegeben. Die a b 
geleiteten  G leichungen w erden a n  Sedim entationsverss. von a lkoh. Suspensionen von BaCOs 
u. SrCO, e rlä u te rt. ( J .  physic. Chem. 48 . 246— 58. Sept. 1944. New Y ork , Bell Telephone 
L aborr.) W . BROSER. 192

Fred Hazel, D er E in flu ß  von N a trium silica ten  a u f Eisenoxydoberflächen. E s is t  b e 
k a n n t, d aß  Zugabe von  s ta rk  ad so rb ierbaren , neg ativ en  Io nen  u. neg ativ en  K olloiden zu 
E isenoxydsolen  d ie  positive  L adung  der Teilchenoberflächen in  n egative  ü b e rfü h rt. In  
d e r vorliegenden A rbeit w ird d e r E infl. von N a-S ilicaten  au f d as koll. Verh. d e r E isenoxyd
sole u n te rsu ch t. D as zu un tersu ch en d e  F e20 3-Sol h a tte  eine K onz, von  0,2 g F e20 3 pro 
L ite r. Bei den  verw endeten  N a triu m silica ten  sch w an k te  das V erh ä ltn is  N a20 : S i 0 2 
von  1 :1  bis 1 :4 . Ganz allg. ergab sich, d aß  sich d ie  N a triu m silie a te  gegenüber dem 
F e20 3-Sol verh ie lten  wie E lek tro ly te , d ie  s ta rk  adso rb ierbare , p o ly valen te  negative 
Ionen  en th ie lten . F lockung w urde e ingeleite t bei n iedrigen  S i0 2-K onzz., w ährend bei 
höheren  K onzz. das F e20 3 zur stab ilen  negativen  F o rm  aufgeladen w urde. W urden die 
S ilicate (in  verschied . Maße) n eu tra lis ie rt, so b rau ch te  m an  m eh r S ilica t zu r Flockung 
u. A ufladung des F e 20 3. O bgleich eine A bnahm e des p H-W ertes die W irksam keit in  dieser 
Beziehung h e rab se tz te , w urde d u rch  denselben F a k to r  d e r K onzen tra tio n sb ere ich , in  dem 
K oagu lation  e in tra t ,  verg rößert. Z usatz  von CaCl2 in  e iner K onz, von  66,6 % 0 er
w e ite rte  den  K onzen tra tionsbere ich , in  dem  S i0 2 K o agu lation  hervorrie f, ohne daß  die 
Menge S i0 2 e rh ö h t zu w erden b rau ch te , um  die K o agu lation  e inzuleiten . E s konnte 
w eite r gezeigt w erden, d aß  bei e iner gegebenen H -Io n e n ak tiv itä t u. e iner gegebenen S i0 2- 
K onz. die W irksam keit des S i0 2 beim  E n tlad en  u. W iederaufladen  d e r F e 20 3-0berflächen 
m it dem  S i0 2-V erhältn is de r A usgangsproben zunahm . Die Tendenz d er Na-Silieate 
z u r Bldg. koll. Suspensionen n im m t m it d er Z unahm e des S i0 2-V erhältn isses zu. Es 
k o n n te  bew iesen w erden, d aß  S i0 2-Sole als koll. E le k tro ly te  anzusehen  sind . ( J .  physic. 
Chem. 49 . 520— 37. Nov. 1945. P h ilade lph ia , P a ., U niv ., Dep. of Chem. and  Chem. Engi
neering .) G o t t f r i e d . 195

Howard Carr, Therm odiffusion in  Flüssigkeiten. Vf. b e n u tz t fü r seine Messungen eine 
ähn liche T herm odiffusionsröhre, wie sie von KORSOHING u. WiRTZ (C. 1939. I I .  3925) 
b eschrieben  w orden is t. D er Q u ersch n itt d er 1 m langen  D iffusionssäule b e tru g  1,59 X 
0,057 cm 2. Die D u rch sch n itts tem p era tu rd iffe ren z  4 T  zw ischen d en  E n d en  d er Röhre 
w ar 49°. Bei den Verss. w urden  Z n S 0 4-Lsgg. v e rw an d t, d a  h ie r  d e r E ffek t bes. groß ist. 
Die B est. der K onz, w urde d u rch  M essung des B rechungsindex  d u rch g efü h rt. Die bew irkte 
T rennung  w ird  d u rch  d as V erhältn is C 'b /C j, wobei CB =  M ol-Konz, auf dem  Grunde, 
C r =  M ol-Konz, an  der Spitze b ed eu ten , au sgedrück t. Die M eßergebnisse sind  in  einer 
Tabelle zusam m engeste llt w orden. A us den  beigefüg ten  F ig u ren  sind  d ie M axim a deutlich 
zu erkennen. ( J .  chem . Physics 1 2 . 349. Aug. 1944. C olum bia, S. C., U niv ., D ep. of Phys.)

L i e r m a n n . 203
Donald A. Darling, D as D iffusionsproblem  und  die Theorie der verbundenen Ereignisse. 

E ine A usdehnung des eindim ensionalen  G renzproblem s auf den  F a ll, bei dem  die Teilchen 
E nergie haben , fü h r t  zu einem  s ta tis t .  Problem  in  d er T heorie de r n ich t-unabhängigen  
Prozesse. Die M odifikation des „hom ogenen Grenzprozesses“  w ird  fü r  diesen Fall en t
w ickelt u. die  B edeutung  d er G renzprozeßvorgänge, ausg ed eh n t auf d as K ontinuum , 
w ird s tu d iert. D as Analogon zur gewöhnlichen D iffusionsgleichung w ird  eine Differential- 
Integralg leichung. Die L ösungen  d ieser G leichung w erden en tw ick elt au s der B etrach tung  
des Augenblicks d er m öglichen S treuung. E inige d er G leichungen, d ie  be i d en  Problem en 
d er T urbulenz u. d er BROWNsehen Bewegung b e n u tz t w erden, sind spezielle Fälle  der 
Integral-D ifferentialg leichung. (Physic. R ev. [2] 65. 1/15. 1. 1945. California Inst, 
of Technol.) K üNZE. 203

Yvette Wormser, Theorie der Liesegangschen R inge. D er N d. in  d e r  Um gebung des 
R eagenstropfens, d e r zu r Bldg. des 1. d e r  LlESEGANGschen R inge fü h r t,  is t  durch 
A dsorp tion  e lek tr. geladen. Die A bstoßung gleicher L adungen  fü h r t  zur D iffusion u. dam it 
in  einiger E n tfe rn u n g  zu r Bldg. eines neuen R inges u. so fo rt. D urch A nw endung des 
COULOMBschen Gesetzes e rh ä lt m an  ein  G esetz ü ber die V erteilung de r R inge, d as m it der 
experim entellen  E rfah ru n g  g u t übereinstim m t. ( J .  Chim. physique Physico-C him . biol.43. 
88—92. M ärz/A pril 1946. Sorbonne, Labor, de P . Jo b .)  N i e m i t z . 203

P. G.Nutting, D ie Festhaltung von Flüssigkeiten durch feste  Stoffe . U n te r therm o- 
d ynam . G esich tspunkten  w ird eine allg. B eziehung zwischen d e r E nerg ie, m it d e r eine 
F l. an  einer festen O berfläche zu rückgehalten  w ird, dem  D ruck u. d er Tem p. abgeleitet. 
D iese Beziehung is t  auch  in  den  F ällen  anw endbar, wo sich  diese E nerg ie  je  n ach  der 
M enge d e r vo rhandenen  F l. än d ert. E s w erden die 3 M ethoden zur E rm ittlu n g  von
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A dsorp tionsw erten  — aus d er Benetzungsw ärm e, dem  G ew ichtsverlust bei T em p era tu r
erhöhung  u. d e r Lagerung (Exsiccator-M eth.) — besprochen, ih re  D eutung im  L ich t d e r 
therm o d y n am . T heorie  e rläu te rt u. Beziehungen zwischen d er E nerg ie  d e r P h asen 
um w andlung u. d e r  Menge zurückgehaltener F l. abgeleitet. (J .  F ran k lin  In st. 2 3 8 .1 7 7 —84. 
Sept. 1944.) H e x t s c h e l . 207

B. P. Gyani, Verteilungsgesetz, Adsorption und chemische Reaktion. D ie A dsorption 
w ird u n te r  dem  G esich tspunkt b e trach te t, d aß  n ich t n u r die ebene O berfläche bei den 
Prozessen von B edeutung is t ,  sondern  vor allem  ak t. Stellen — E cken u . K a n ten  — eine 
Rolle spielen, en tw eder einzeln oder in  Ü berlagerung d e r einzelnen Felder. Diese H y p o 
th ese  d ien t dem  Vf. als theo re t. Basis d er klass. A dsorptionsgleichung u. e r versu ch t, au f 
e in fache A rt einige allg. T atsachen d er A dsorp tion , chem . R kk . u. O berflächenkata lyse  
zu e rk lä ren . D er U nterschied zwischen chem. R k. e inerseits u. A dsorption  oder e infacher 
V erteilung andererseits wird auf G rund dieser neuen Theorie d isk u tie rt. ( J .  physic. 
Chem. 49. 442—53. Sept. 1945. P a tn a , In d ia , Chem. L abor. Sei. Coll.) JÄ GER. 207

John E. Walter, Mehrjachadsorption aus Lösungen. Vf. g ib t die Lösuugen fü r das Syst. 
partie ller D ifferentialgleichungen, das bei A dsorption m ehrerer Stoffe aus einer Lsg. 
G ültigkeit besitz t, fü r den Fall an, daß  der A sdorptionsvorgang als chem. Prozeß  zwischen 
gelöstem  Stoff u. A dsorptionsm ittel angesehen w erden kann , der dem  M assenw irkungs
gesetz gehorcht. Die Lösungen des Syst. fü r A dsorption  n u r einer K om ponente  u. von 
2 K om ponenten werden explizit angegeben. Dieselben Gleichungen gelten auch  fü r die 
Vorgänge bei Entw . eines C hrom atogram m s, n u r sind d ann  die R andbedingungen andere. 
Ob bei E ntw . eines Chrom atogram m s eine scharfe Grenze e rh alten  w ird oder n ich t, 
h än g t vom W ert der angenom m enen M assenw irkungskonstante (ob größer oder kleiner 
a ls 1) ab. ( J .  chem. Physics 13. 229— 34. Ju n i  1945. P rineeton , U niv., Palm er Phys. 
L abor.) WERNER SCHULZE. 207

John E . Walter, Geschwindigkeitsabhängige chromatographische Adsorption. In  einer 
vorangehenden A rbeit (vgl. vorst. R ef.) w ar die Chrom atograph. A dsorption  rechner. 
behandelt w orden u n te r  der A nnahm e, d aß  die A dsorptionsiso therm e die G leichgew ichts
ko n stan te  einer chem . Rk. zwischen Adsorbens u. gelöstem  Stoff d a rste llt. D as Problem  
w ird je tz t  vom  k inet. S tan d p u n k t aus u n te r  ähn lichen  V oraussetzungen b e tra ch te t, um  
festzustellen, wie die früheren  Ergebnisse sich m odifizieren, w enn die Ström ungsgeschw in
digkeit durch  die A dsorptionsschicht so groß is t, daß  kein  Gleichgewicht m ehr erre ich t 
w ird. Die R echnung w ird fü r  k _ =  0, k~  =  k + u. k ~ >  k + u. jeweils verschied. W erte  der 
D urchflußzeit t  der Lsg. durch  die Säule durchgeführt, wobei k + die Geschw indigkeit 
der A dsorption, k -  die der R üek-R k. (D esorption) bedeu tet. Die A dsorption  is t  n u r fü r 
k~ <  k + d iskontinuierlich. Die ch arak te rist. scharfen T rennungslinien der Gleichgew ichts
adsorption w erden aber auch in  diesem F alle  n u r erhalten , wenn t  wenigstens 100 m al größer 
is t als die H albw ertszeit der angenom m enen R k. m it dem  Adsorbens. F ü r  den F a ll k ~ = k + 
wird die W anderung der T rennungslinien d u rch  die Säule verfolgt. F ü r  k _ >  k + ergeben 
sich bei der Best. von K  =  k +/k _ aus der V erteilung des gelösten Stoffes in  de r Säule 
erhebliche Fehler bei zu kleinem  t .  2 Stoffe m it gleicher Gleichgew iehtskonz., ab er v e r
schied. Adsorptionsgeschw indigkeit können bei größeren S tröm ungsgeschw indigkeiten 
bis zu gewissem G rade g e tren n t werden. ( J .  chem . Physics 13. 332— 36. Aug. 1945. Prince- 
to n , N. J . ,  P rineeton  U niv., Palm er Phys. Labor.) R e i t z .  207

Lannes E. Davis, E ine einfache kinetische Theorie des Ionenaustausches fü r  Ionen u n 
gleicher Ladung. Vf. besprich t verschied. T heorien des Ionenaustausches, bes. die von 
JE N N Y  ( J .  physic. Chem. 40. [1936.] 501). Diese fü r Ionen gleicher Ladung entw ickelte  
Theorie wird e rw eitert auf Ionen ungleicher L adung u. h ierfü r eine einfache N äherungs
gleichung abgeleitet. ( J .  physic. Chem. 49. 473—79. Sept. 1945. D avis, Calif., U niv., Coll. 
of Agric., Div. of Soils.) G e r h a r d  G ü n t h e r . 207

Raymond Nelson und Harold F. Walton, Kationenaustausch bei hohem pn- Vff. fanden, 
daß  K ationenaustauscher der A rt Zeokarb (m it H 2S 0 4 behandelte  Kohlen) eine bes. 
ch arak te rist. A bhängigkeit des Ionenabsorptionsverm ögens vom  pn-W ert haben. Von 
P h  3 bis P h  13 ste ig t z. B. die A ufnahm efähigkeit fü r K -Ionen  geradlinig an  u .erre ieh t 
bei P h  13 m it 4 M illiäqu ivalen t pro  g trockner A ustauscher sehr hohe W erte. Des w eiteren 
wird gezeigt, d aß  solche A ustauscher ausgezeichnet zur A dsorption von N i" , Cu- • u. Z n” aus 
s ta rk  am m oniakal. Lsgg. geeignet sind. H ierbei w erden Ni a lsN i(N H 3)4" ,  Cu als Cu(NH3)2"  
u. Zn als durchschn ittlich  Z n(N H 3)3”  angelagert. ( J .  physic. Chem. 48. 406— 10. Nov. 1944. 
E van sto n , H l., N orthw estern  U niv., Dep. of Chem.) GERHARD GÜNTHER. 207

R. Kozak und  H. F . Walton, Trennung von M etallionen durch Kationenaustauscher. 
Vff. te ilen  E rgebnisse von Verss. zur T rennung verschied. K ationen  d u rch  spezif. A dsorp
tio n  an  einen K a tio nenaustauscher m it. Als A ustauscher w urde Zeo-Karb  (sulfonierte
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K ohle) b e n u tz t,  das m it HCl u. W. gew aschen w urde. Als zu tren n en d e  K atio n en p aare  
w urden  C u -N  i, C d -Z n  u. A g -C u  verw endet, sowohl in  sau rer wie in  am m oniaka l. Lösung. 
In  K olonnen e rträg lich er A bm essung w urde keine h inreichend  q u a n tita tiv e  T rennung 
e rh a lten . ( J .  physic. Chem. 4 9 . 471—72. Sept. 1945. E v an s to n , 111., N orthw estern  Univ., 
D ep. of Chem.) GERHARD GÜNTHER. 207

B. Anorganische Chemie.
H. F. Johnstone S u lfite  und P yrosu lfite  der A lkalim etalle . A) N a-Salze: 2 N aO H  -f- 

S 0 2 =  N a2SO , +  H 20 ;  N a2S 0 3 +  S 0 2 =  N a2S20 5: 175 g N aO H  w erden in  500 cm 8 
frisch  dest. W . gelöst, m it einem  langsam en H 2- u. einem  k rä ftig en  S 0 2-S trom  versetz t, 
b is die T em p. de r d u rch  die exo therm e R k. in s  Sieden gekom m enen Lsg. zu s inken  beginnt 
u . die Lsg. gelb w ird. Man sau g t das ausgefallene N a2S 0 3 von  d e r he ißen  Lsg. in  einem 
H 2-Strom  d u rch  einen G lasfiltertiegel in  einem  V akuum exsicca to r ab , bis die K rysta lle  
tro ck en  sin d , wozu 24 S tdn. u. m ehr erforderlich  sind , u. b e w ah rt sie in  e iner m it H 2 
gefü llten  F lasche auf. D ie A usbeu te  b e trä g t ca. 225 g. K ü h lt  m an  die M utterlauge  vor der 
F ilte ru n g  un ter 33,4° ab , so e rh ä lt m an  d as H y d ra t N a2S 0 3 • 7 H 20 .  Z ur H erst. von N a2S 20 5 
w erden 225 g N aO H  in  500 c m 3 ausgekochtem , dest. W . gelöst u. solange m it H 2 u. S 0 2 
v e rse tz t, b is das ausgeschiedene N a2S 0 3 w ieder in  Lsg. gegangen is t. D ie K ry s ta lle  von 
N a2S20 6 w erden von d er e rk a lte ten  Lsg. in  d er gleichen W eise wie d as N a2S 0 3 abfiltrie rt. 
Die A u sbeu te  b e trä g t 200 g. Die L öslich k e itsv e rh ältn isse  d e r A lkalisu lfite  u. -pyro
su lfite  sind  d u rch  ein  Schaubild  w iedergegeben. B) K -Salze:  2 K O H  +  2 S 0 2 =  K 2S2Os +  
H 20 ;  K 2S20 5 +  2K O H  =  2 K 2S 0 3 +  H 20 :  100 g reines K O H  w erden in  200 cm 3 frisch 
dest. W. gelöst u. m it H 2 u. S 0 2 v e rse tz t, b is eine P robe  d e r Lsg. gerade sau er gegen 
B rom kreso lgrün  is t .  Man g ib t eine äq u iv a len te  Menge K O H  in  100 cm 3 W . zu u. dam pft 
d ie Lsg. d u rch  K ochen bei a tm o sp h är. D ruck  u n te r  D u rch leiten  von  H 2 ab. Die K rystalle 
von K 2S 0 3 w erden, w ie oben angegeben, b ehandelt. Die A usbeu te  b e trä g t 200 g. K 2S 20 r> 
sche ide t sich  aus e iner m it S 0 2 g e sä tt. 30% ig. K O H -Lsg. bei A bkühlung  au f Zimmer- 
tem p . aus. Die K ry sta lle  w erden, wie v o rher beschrieben , w eite r b eh an d e lt. D as H ydrat 
K 2S A ' 2/ 3H 20  is t  w ahrscheinlich  als D oppelsalz K 2S20 5-4 K H S 0 3 anzusehen. In  wss. 
Lsg. se tz t sich  das P y ro su lfit zu B isu lfit um , das in  fe s te r  Form  u n b e k an n t is t .  (Inorg. 
S y n th ese s 2 . 162—67. 1946.) WESLY. 238

Robert Pfanstiel, Salze der Dithionsäure. Von den verschied. D arstellungsm ethoden 
dieser Salze g ib t d ie E inw . von M etalloxyden auf S 0 2 oder Sulfite  die b esten  Ausbeuten.
a) Ca-D ithionat. M n 0 2 -j- 2 S 0 2 =  M nS20 6; M nS20 6 +  Ca(O H )2 =  CaS20 6 (I) +  Mn(OH)2. 
In  einem  eisgekühlten  D reihalskolben (1 L iter) m it R ü h re r, T herm om eter u. b is zum 
Boden reichendem  E in le itungsrohr w erden 500 cm 3 W . u n terh a lb  10° m it S 0 2 gesättig t. 
80 g P y ro lu sit w erden in  1— 2 g -P ortionen  u n te r R ü h ren  u. S 0 2-Zuleitung bei n ich t über 
10° zugegeben. W eiterrüh ren , bis keine F arb än d eru n g  m ehr fests te llb ar. S 0 2-Ü berschuß 
d u rc h  A bsaugen u. E rw ärm en  auf 40° en tfernen , N d . ab filtrie ren  u. m it w arm em  W. 
w aschen (M nS20 6). In  das 25—40° w arm e F i l t r a t  g ib t m an  im  V erlauf e iner halben  Stde. 
u n te r  R ü h ren  80 g Ca(O H )2 u. r ü h r t  eine w eitere halbe  S tunde. Bei s ta rk em  R ü h ren  auf 
65— 75° b ringen  u. w eiter Ca(O H )2 bis zur s ta rk  a lkal. R k . (L ackm us) zugeben. y2 Stde. 
rü h ren , heiß absaugen . M it 300 c m 3 W ., das m it C a(O H )2 bei 65° g esä tt. is t ,  waschen. 
F ilte rkuchen  m it 400 cm 3 Ca(OH)2-gesätt. W . aufschläm m en u. w ieder filtrie ren . Waschen 
m it 200 cm 3 heißem  Ca(OH)2-W asser. F il tra te  u. W aschw ässer verein igen  u. prüfen , ob 
s ta rk  alkalisch. W enn n ich t, noch Ca(O H )2 zusetzen u. filtrieren . A us d e r Lsg. m it C 02 
überschüssiges Ca fällen u. filtrieren . Auf W asserbad einengen u. küh len , wobei verschied. 
K ry sta llisa tio n en  e rh a lten  werden. Aus den restlich en  50 cm 3 M u tterlauge  w erden die 
le tz ten  Anteile d u rch  F ällen  m it 75 cm 3 A. e rhalten . Die K ry sta lle  auf B Ü C H N E R -T richter 
absaugen (n ich t waschen) u. an  d er L u ft trocknen . A u sbeu te : 194 g I  m it 4 H 20  (86%).
b) Ba-D ith ionat (II). H erst. wie u n te r  a , wobei a n s ta t t  80 g C a(O H )2 160 g Ba(O H )2 
nö tig  sind. A u sb eu te : 203 g II m it 2 H 20  (73% ). c) N a-D ith ionat (III). M nS20 6 +  N a2C 0 3 =  
M nC 03 +  N a2S20 6. H erst. d er Ausgangslsg. (M nS20 6) wie u n te r  a). E rw ärm en  auf 35— 40°, 
d an n  u n te r R ü h ren  B aC 0 3 portionsw eise zusetzen , bis d ie  s tü rm . C 0 2-E ntw . aufhört. 
10 Min. w eiter rü h ren , d an n  allm ählich  so v iel B a(O H )2 zugeben, b is die Aufschläm m ung 
neu tra l gegen L ackm us ist. E ine f iltrie rte  P robe im  R eagensglas m it d er gleichen Menge 
W . verd ., m it HCl angesäuert u. m it BaCl2 v e rse tz t, soll keine Fä llung  geben. Fa lls  Nd. 
e n ts te h t, m ehr Ba(O H )2 in  Form  einer bei 50° g esä tt. Lsg. zusetzen  u. P robe wiederholen. 
A bsaugen u. m it 50 cm 3 kaltem  W . waschen. Zum  F i l t r a t  bei 35° u n te r  s ta rk em  R ühren  
ca. 65 g N a2C 0 3 in  1—2 g-M engen zugeben, b is L ackm us bei 45° schw ach b lau  b leib t. 
W arm  filtrieren  u. m it 150 cm 3 N a2C 0 3-haltigem  W . von 50° waschen. M öglichst trocken  
saugen. In  200 c m 3 W . (N a2C 0 3-haltig) aufschläm m en, schw ach sodaalkal. m achen, auf 
45® bringen, filtrieren , m it 50 cm 3 alkal. W. von 50° w aschen, F i l tra te  verein igen u. auf
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alkal. R k. prüfen. W enn nötig, noch etw as N a2C 0 3 zugeben u. filtrieren . E inengen auf 
W asserbad u. auf 10° kühlen. K ry sta lle  sam m eln, trocken  saugen, n ich t waschen. E in  N d., 
der vor der 1. K ry sta llisa tio n  ausfallen kann , w ird durch  heiße F iltra tio n  en tfe rn t. Die 
auf ca. 10 c m 3 eingeengte M utterlauge w ird verworfen (N a2C 0 3). Die verein ten  K rysta lli- 
sationen auf F iltrie rp ap ie r an  der L u ft trocknen . A usbeute: 177 g III m it 2 H 20  (88,5% ). 
D ith ionate  sind bei R aum tem p. stab il, bei hoher Tem p. erfo lg t Zers. u. W asserabspaltung. 
Über 150° Su lfa tb ldg . u n te r  S 0 2-Abgabe. In  W . leich t löslich. B r, P e rm an g a n a t u. 
HN O s oxydieren bei R aum tem p. n ich t, bei S iedehitze langsam  zu Sulfat. Konz. HCl 
sp a lte t bei längerem  E rh itz en  S 0 2 u n te r Sulfatbldg. ab. M it N a-A m algam  oder Zn in  
saurer Lsg. R ed. zu Sulfit. (Inorg. Syntheses 2. 167—72. 1946.) F r e e . 238

Charles R. Naeser, Selendioxyd, erhalten durch Verbrennung von Selen in  Sauersto ff 
und Stickstoffdioxyd. In  einem  großen Reagensglas w ird über 100 g e rh itz tes Se ein äquim ol. 
Gemisch von 0 2 u. N 2 ge le ite t, wobei Selendioxyd, S e 0 2, an  d er Gefäßw and sublim iert. 
A usbeute 114 g. E ine V erm inderung de r A usbeute is t  du rch  die Bldg. von Suboxyd bedingt. 
(Inorg. Syntheses 1. 117—18. 1939.) T r o e im o w . 239

R. H. Baker und R. N. Maxson, Selendioxyd, erhalten durch O xydation von Selen m it 
Salpetersäure. Zu 100 cm 3 heißer konz. H N 0 3 werden in  kleinen Mengen 60 g Se zugegeben; 
das Reaktionsgem isch wird e ingedam pft. D er R ückstand  w ird in  W. gelöst, nach F iltrie ren  
m it 10 cm 3 konz. HCl behandelt u. in  die Lsg. 2—5 S tdn. S 0 2 eingeleitet. Das erhaltene  
ro te  Se verw andelt sich in  eine graue brüchige Paste. Dieser Vorgang w ird durch  Sieden 
beschleunigt. Das filtrie rte  M etall w ird in  H N 0 3 gelöst, e ingedam pft u. der R ückstand  
in  75 cm 3 W. gelöst u. e rn eu t e ingedam pft. A usbeute an S e 0 2 76 g. Die R einigung des 
S e0 2 erfolgt durch Sublim ation. Pulverisiertes S e 0 2 w ird in  einer Porzellanschale m it 
H N 0 3 angefeuchtet u. e rh itz t. S e 0 2 sub lim iert an  der über der Schale befindlichen Glas- 
trichterw and. Sublim ation bei 317°; F. 340°. Das sub lim ierte  S e 0 2 en th ä lt nach 12m onati- 
gem Trocknen über P 20 5 0,045—0,088%  W asser. (Inorg. Syntheses 1. 119— 20. 1939.)

T r o f im o w . 239
G. R. Watkins und R. Shutt, A lum inium selenid  und Selenwasserstoff. 2 Al +  3 Se =  

Al2Se3; Al2Se3 +  (3 +  x )H 20  =  3 H 2Se +  A120 3-x H 20 . 30 g m it A ceton u. Ae. ölfrei 
gewaschenes A l-Pulver werden m it 50 g fein v erte iltem , gefälltem  Se gem isch t. In  5 g 
der in  einem dickw andigen, m it Deckel versehenen Tontiegel befindlichen M ischung w irft 
m an ein  angezündetes kleines S tück  M g-Band u. d eck t den Tiegel zu. N ach einigen Sek. 
g ib t m an 3 g der M ischung zu, deck t zu u. w iederholt den Vorgang, bis die gesam te 
Mischung zugesetzt is t. In  der Regel is t  die Tem p. der M. so hoch, daß  ein neuer Zusatz 
von Mg unnötig  is t. N ach dem  E rk alten  des Tiegels w ird das A l2Se3 in  einem tro ck en en , 
g u t verschlossenen Gefäß aufbew ahrt. — Z ur D arst. von I I 2Se  w ird das Al2Se3 in  einem  
ERLENMEYER-Kolben, d u rch  den ein  N 2-Strom  geleitet w ird, tropfenw eise m it frisch au s
gekochtem  W. versetz t. W enn die E n tw . des H 2Se langsam er w ird, tro p f t  m an verd. 
HCl zu. Das H 2Se w ird  über CaCl2 u. P 20 5 ge tro ck n et u. is t  n u r d u rch  N 2 u. H 2 v e r
un re in ig t; es k ann  m it A ceton u. festem  C 0 2 verflüssig t u. d u rch  V erdam pfung in  reinem  
Z ustand erhalten  w erden, F . — 64°, K p.760 — 42°. E s is t  farblos, b ren n t m it b lauer F lam m e 
u. w ird in  Ggw. von Feu ch tig k e it d u rch  0 2 u n te r  Abscheidung von ro tem  Se zersetzt. 
1 R aum teil W. von 22,5° löst 2,7 R aum teile  H 2Se. E s re iz t die T ränendrüsen  u. lähm t 
die G eruchsnerven. (Inorg . Syntheses 2 . 183— 86. 1946.) W e s i y . 239

J. H. Simons, Wasserfreier Fluorwasserstoff. Die D arst. erfolgt durch  E rh itzen  von 
K H F 2. — E in  Cu- oder N i-G efäß m it einem  versilberten  kupfernen A bleitungsrohr wird 
bis zur H älfte  m it K H F 2 gefüllt. Das Salz w ird geschmolzen u. d ie  Schmelze 1 Stde. bei 
220° e lek tro lysiert, wobei die in  die F l. e in tauchende G raphite lek trode als Anode u. das 
Gefäß als K a th o d e  d ien t. N ach Reinigung des Gefäßverschlusses w ird das Gefäß durch  
einen R ingbrenner auf 500—600° e rh itz t u. d er entw ickelte  H F  kondensiert. F. —83°, 
Kp. 19,5°. Die so e rh alten e  Verb. b esitz t einen hohen R einheitsgrad . (Inorg. Syntheses 1.
134—36. 1939.) T r o f i m o w . 248

Don M. Yost, Sauerstofffluorid. Die D arst. erfolgt durch  E in le iten  von F 2 in  2% ig . 
N aO H -Lösung. D abei w ird ein  Gem isch aus 50% O F 2 u. 50% O 2 e rhalten . — In  ein G las
gefäß m it einem  Ü berlauf u. e iner G asableitung w erden 1 L iter/S tde . 2% ig . NaO H -Lsg. 
eingeführt u. in  die Lsg. d u rch  ein Au- oder P t-R o h r F 2 (1—3 L ite r/S tde .) eingeleitet. Das 
O F2- 0 2-G em isch kondensiert als schwachgelbe F l. in  m it fl. L u ft gekühlten  Gefäßen. Die 
Reinigung erfolgt d u rch  frak tio n ierte  D est. bei tiefen  T em peraturen . Farbloses Gas,
F. — 223,8°, Kp. — 144,8°. Löslichkeit bei 0° 6,8 cm 3 in  1 L iter W asser. Glas u. Quarz 
w erden bei gew öhnlicher Tem p. n ich t angegriffen, w ährend Hg bei R aum tem p. angegriffen 
wird. B ildungsw ärm e bis 7000 cal, V erdam pfungsw ärm e bis 2508 cal. (Inorg. Syntheses 1. 
109—11. 1939.) T r o f i m o w . 248

R. N. Maxson, Chlorwasserstoff. Die D arst. erfolgt durch  Einw . von konz. H 2S 0 4 
auf NaCl oder konz. HCl. Die App. b esteh t aus einem zylindr. oder kon. Scheidetrichter,
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d e r  m it 200 cm 8 konz. H 2S 0 4 gefü llt is t .  D urch  einen anderen  S ch e id e trich te r w ird konz. 
HCl e ingeführt. D as gebildete  G as en tw eich t d u rc h  e in  A bgangsrohr u. w ird m it konz. 
H oSO . gew aschen. Die A usbeute  an  gasförm igem  HCl b e trä g t 8 0% , bezogen au f 7 5 c m 3 
konz. H ,S 0 4 u . 4 0 c m 8 konz. H Cl. F . — 111°; K p. —85°. (Ino rg . S y n th e se s  1 . 147—49 
1939.) T r o f i m o w .  249

William A. Noyes, Stickstofftrichlorid. Die D arst. erfo lg t d u rch  E in  w. von Cl2 auf 
(N H 4)2S 0 4-Lsg. u. anschließende E x tra k tio n  des P rod . aus d e r  wss. Lösung. — In  ein 
G em isch von 240g  CC14, 6 0 g  (N H 4)2S 0 4 u. 600 c m 3 W . w ird bei + 1 0 °  40—60 Min. Cl2 
e ingeleite t. Die CCl4-Schich t w ird m it 3 0 0 c m 3 5 % ig . (N H 4)2S 0 4-Lsg. einige Male g e 
w aschen u. m it CaCl2 g e trocknet. A usbeute  an  12% ig . NCl3-Lsg. 270 g. (Inorg . Syntheses
1 . 65—67. 1939.) T b o f im o w . 249

D. R. Duncan, Brom w asserstoff durch Brom ierung von Tetrahydronaphthalin . U nter 
den  vielen M ethoden zur H erst. von H B r w ird  die B rom ierung von T e trah y d ro n a p h th a 
lin  (I) vorgezogen. I  u. seine B rom ierungsprodd. sind  wenig flüch tig , die R k. v e rläu ft ruhig 
u . ohne E rw ärm en. Das e rh alten e  H B r is t  re in  u. trocken . A usbeu te  47%  bezogen au f B r2. 
Schw eres, farbloses Gas, K p. —67°, F . —86°. 1 Teil W . löst 600 Teile H B r bei 0°. (Inorg. 
Syntheses 1. 1 4 9 -5 2 .  1939.) T b o f im o w . 250

John M. Schneiderund W. C. Johnson, Brom w assersto ff (Bromwasserstoffsäure) durch 
direkte Reaktion über p la tin iertem  Silicagel. E in  V erbrennungsrohr von  50 c m 3 Länge u. 
4 cm D urchm esser w ird m it 300 g p la tin ie rtem  Silicagel gefüllt. Ü ber d en  auf 350—375° 
e rh itz ten  K a ta ly sa to r w ird ein Gem isch von H 2 u. B r2 ge le ite t, das d u rch  E in le iten  von 
H 2-Ü berschuß in  au f 40° e rw ärm tes B r2 hergeste llt is t. D er geb ildete  H B r w ird  durch 
einen m it G lasperlen (m it feuch tem  ro ten  P  bedeckt) gefüllten  T urm  g e le ite t u . in  W aseh- 
flaschen m it W . adso rb iert. Die Ü b e rführung  von 500 g B r2 in  H B r d a u e r t  50  M inuten. 
Die e rhaltene  H B r i s t  65% ig ., D. 1,78. (Inorg . Syntheses 1 .1 5 2 — 55. 1939.)

T r o f i m o w . 250
G. B. Heisig und  E. Amdur, K onstan t siedende Brom w asserstoffsäure. Die Darst. 

erfo lg t d u rch  E inw . von H 2S 0 4 auf K B r. — Zu 120 g K B r in  200 cm 3 W . w erden langsam  
90 c m 3 konz. H 2S 0 4 bei 75° zugegeben. N ach A bkühlen  w ird  K H S 0 4 a b g e tren n t u . aus 
dem  F i l tr a t  das k o n s ta n t sd. H B r-G em iseh  d estillie rt. A usbeute  85% . D ie R einigung e r
fo lg t d u rch  R edestilla tion . K p .740 122,5°, K p .760 126°, m it d e r  Zus. 47,38%  (752m m ) 
bzw. 47,86%  H B r. (762 m m) (Inorg . Syntheses 1 . 155— 57. 1939.) T r o f im o w . 250

G. B. Heisig und  O. C. Frykholm, Jodwasserstoffsäure durch E inw irkung  von Jod  
a u f  Schwefelwasserstoff. I n  eine Suspension von 120 g Jo d  in  1 5 0 c m 3 W . w ird unter 
R ühren  H 2S e ingeleite t bis zur E n tfä rb u n g  d e r  L sg .: S w ird d u rch  D ekan tieren  u. F iltrieren  
ab g e tren n t u. H J  d estillie rt. K p . des k o n s ta n t sd. G em isches 125— 127°, A usbeu te  der 
57% ig. S äure  110—120 cm 3, D. 1,7. D ie S äure  w ird  in  einem  d u n k len , g u t verschlossenen 
Gefäß au fbew ahrt. D ie Säure k an n  d u rch  Z ugabe von 1— 2%  5 0 % ig . H ypophosphorsäure  
stab ilis ie rt w erden. (Inorg . Syntheses 1 . 157—59. 1939.) TROFIMOW. 251

E. R. Caley und M. G. Burford, Jodw asserstoff säure durch katalytische Vereinigung  
der Elemente. D ie D arst. erfo lg t d u rc h  Ü berleiten  von Jo d d äm p fen  m it H 2-Ü berschuß über 
p la tin ie rten  A sbest als K a ta ly sa to r. Die Jo d d äm p fe  w erden d u rch  E rw ärm en  von 100 g 
Jo d  bei 160° gebildet. D er Jodko lben  is t  d irek t m it dem  R eak tio n sro h r v e rb u n d en . D as 
n ich t um gesetzte  Jo d  w ird d u rch  E iskühlung  in  einem  leeren A d so rp tionsrohr konden
s ie rt u. die gebildete H J  in  50 cm 3 W . ad so rb iert. A usbeu te  7 0 c m 3 H J ;  D. 1,75. D urch  
E rhöhung  der Jodm enge au f 135 g bei g leicher W asserm enge w erden  78 c m 3 Säure
D . 1,97) e rh alten . (Inorg . Syntheses 1. 159—62. 1939.) TROFIMOW. 251

L. S. Foster und H. G. Nahas jr., Jodwasserstoffsäure. J 2 +  H 3P 0 2 +  H aO =  H 3P 0 3 +  
2 H J :  Als Ausgangsstoff d ien t eine konz. H J -L s g ., in d e r  d u rch  O x yda tion  en ts tan d en es J 2 
g e lö s tis t. Z ur D arst. w ird eine besondere  G laseinrichtung (A bb.) verw endet, d ie  m it N 2, 
oder C 0 2 gefüllt w ird. Die H J-L sg . w ird  im  D estilla tionskolben , d er m it e in e r F ra k tio n ie r
kolonne versehen  is t ,  fa s t zum  Sieden e rh itz t u. tropfenw eise  m it e in e r 50% ig . H 3P 0 2- 
Lsg. v e rse tz t, b is d ie  ro te  F a rb e  verschw unden is t. Man dest. u. e rh ä l t  e ine  farb lose Lsg. 
m it 57%  H J ; D. 1,7. (Inorg. Syntheses 2 . 210— 12. 1946.) WESLY. 251

J. J. Lingane und I. M. Kolthoff, K alium jodid  zu m  Gebrauch als prim ärer Standard. 
Die S y n th . d e r re inen S tan d ard su b stan z  erfo lg t aus re iner H J  u. K H C 0 3 u. d u rch  an 
schließendes Schm elzen des Salzes m it einer geringen Menge N H 4J  oder in  H 2-A tm osphäre  
zur V erm eidung d er h y d ro ly t. Zersetzung. — D urch 250 cm 3 H J  m it einem  G eh. von 
75 g H J  w ird  H ? durchgeleite t u. 130 g K H C O s in  k leinen  M engen zugegeben. A n
schließend w ird d ie Lsg. zum  Sieden e rh itz t  u. schnell d u rch  ein  G lasfilte r f iltr ie r t .  Die 
dunkel g efärb te  k lare  Lsg. w ird in  H 2-A tm osphäre  e ingedam pft b is zur A usscheidung von 
K J .  N ach  A bkühlen w ird das au sk ry s t. K J  ab g e tren n t u. d as F i l tr a t  e rn eu t e ingeengt. 
A usbeute  des hellgelben K J  174 g. D as ü b e r geschm olzenem  K O H  im  E x s icc a to r ge
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tro ck n e te  K J  w ird in  einem  P t-Schiffchen im  Si-V erbrennungsrohr im . H 2-Strom  10 Min 
bei 700—725° e rh itz t. D as geschmolzene Salz w ird im E xsiccator aufbew ahrt. E s is t 
vollständig  n eu tra l, p H der Lsg. wie bei W asser. (Ino rg . Syntheses 1. 163—65. 1939.)

T r o f i m o w . 251
J. Cornog und R. A. Karges, Jodmonochlorid. Die D arst. erfo lg t durch  Ü berleiten 

von Cl2 über festes Jo d  u. D est. des R ohproduktes. — Zu 300 cm 3 fl. Chlor w ird die 
i y 2fache mol. Menge Jo d  zugegeben. Cl2-Ü berschuß wird durch  E rw ärm en auf R aum tem p. 
verdam pft. Das R eaktionsprod. w ird 24 S tdn . oder länger in fl. Z ustand stehengelassen 
u. dan ach  das beim  A bkühlcn e rs ta rrte  Jodmonochlorid, JC1, 2m al um krysta llis ie rt. JC1 
ex is tie rt in  2 Form en. Die b rau nro ten  B lättchen  der ß-Form , F . 13,9°, sind labil u. gehen 
leicht in  ru b in ro te  N adeln  der a-Form , F . 27,19°, über. Da Jodm onochlorid  beim  Sieden 
bei n. D ruck d issoziiert, h a t  es keinen bestim m ten  K p. u. s te llt  eine assoziierte  oder polare 
F!. dar. E s w erden die W erte von 94,7—102° angegeben. (Inorg . Syntheses 1. 165—67. 
1939.) T r o f i m o w . 251

H. S. Booth und W. C. Morris, Jodtrichlorid. D ie D arst. erfolgt durch  Zugabe von 
pulverförm igem  Jo d  zu einem  Ü berschuß von fl. Cl2, welches anschließend v e rdam pft 
wird. Gelbes Pu lver, Zers, bei 47—62°: A usbeute 100% . (Inorg. Syntheses 1. 167—68. 
1939.) T r o f i m o w . 251

Peter M. Bernays, Trinatriumorthoperjodat (Nairium paraper jodat). N a J  -f- 4 B r2 +
lO N aO H  =  N a3H 2J 0 6 +  8 N aB r +  4 H 20 :  E ine Lsg. von 5 0 g  J 2 u. 264g  N aO H  in 
2 L ite r W. w ird  auf 80° e rh itz t u. u n te r  U m rühren  bei 80° langsam  (2 cm 3/M in.) aus einem 
T ropftrich ter, dessen Ausfluß u n te r  d er O berfläche de r Lsg. en det, m it 80 c m 3 B r2 versetzt. 
Nach 30—45 Min. b ilde t sich plötzlich  ein N d., der ein  S toßen verursachen  kann . In  diesem 
Fall w ird die überstehende Lsg. abgegossen u. m it dem  R est des B r2 versetz t. Der gesam te 
Nd. w ird d u rch  eine G lasfritte  abgesaugt, 4m al je  15 Min. lang m it je  25 cm 3 dest. W. 
bedeckt, trocken  gesaugt u. an  d er L u ft getrocknet. Die A usbeute b e träg t 85— 90 g. 
(Inorg. Syntheses 2 . 212— 13. 1946.) WESLY. 251

H. H. Willard, N atrium -, K alium - und B arium perjodate. Die D arst. de r Perjodate  
von A lkalim etallen erfo lg t d u rch  O xydation  von Jo d a ten  m it Cl2. D ie O xydation  m it 
Persulfaten h a t eine un tergeordnete  B edeutung. — N a JO a w ird da rg este llt d u rch  O xy
dation  von J 2 m it NaC103. — Zu e iner Lsg. von 125 g NaC103 in  500 cm 3 W . w erden 
nach Ansäuern m it 2 cm 3 konz. H N 0 3 100g Jo d  zugegeben u. die R k. d u rch  E rw ärm en 
auf 50° eingeleitet; diese is t  nach  10— 15 Min. beendet. D ie Jo d atlsg . w ird w eiter zu Per- 
jo d a t oxydiert. — N atrium paraperjodat, N a3H 2 J 0 6(II), gew innt m an durch  O xydation m it 
Cl2. Zu der N a J 0 3-Lsg. werden 140 g N aO H  u. nach  B edarf 100—200 cm 3 W . zugegeben. 
Das Gemisch wird zum  Sieden e rh itz t u. 10— 15 Min. Cl2 durchgeleitet. Die Lsg. wird 
leicht alkal. gem acht zur Ü berführung des N a2H 3J 0 6 in  das weniger lösl. N a3H 2J 0 6, 
gekühlt u. f iltrie rt. Der Nd. von I I  w ird m it ka ltem  W . gewaschen u. bei 110° getrocknet. 
A usbeute 225 g. — Persulfatmethode. Zu d er N a J 0 3-Lsg. w erden 40 g N aO H  zugegeben 
u. m it 1200 cm 3 W. verd ü n n t. Die Lsg. wird zum  Sieden e rh itz t u. u n te r R ühren  213 g 
K 2S20 3 u . anschließend 170 g N aO H  zugegeben. N ach 15 Min. wird die Lsg. auf 40° 
abgekühlt, der Nd. f iltr ie rt u. m it ka ltem  W. gewaschen. Beim A bkühlen u n te r 40° k ry- 
stallisieren große Mengen von  Sulfa t m it. A usbeute a n  N a3H 3J 0 6 223—227g  von 94 
bis 97%  R einheit. — N atriummetaperjodat, N a J 0 4, durch  Einw . von H N 0 3 auf N a3H 2J 0 6. 
Zu je  100g  N a3H 2J 0 6 w erden 200 cm 3 W . u. 55 cm 3 konz. H N 0 3 zugegeben, die Lsg. 
f iltrie rt u. bis zur K ry sta llisa tion  eingedam pft. N ach A bkühlen auf 20° w ird N a J 0 4 a b 
g e tren n t u. m it W . gewaschen. G länzende k lare  K rysta lle , A usbeute 61—62,1 g von
99,5—99,8%  R einheit. Bei zu sta rkem  A bkühlen w erden weiße K rysta lle  von T rih y d ra t, 
N a J 0 4-3 H aO, gebildet. — K alium m etaperjodat, d u rch  O xydation  von Jo d a t m it Cl2 in  
alkal. Lsg. wie bei N a J 0 4. Da in  alkal. Lsg. das lösl. K 4J 20 9 s ta t t  K J 0 4 ex istie rt, fjjpdet 
die Ausscheidung des Perjodates e rst nach  N eu tra lisa tion  s ta t t .  Auf 135 g KC103 werden 
195 g K O H  verw endet. A usbeute 180 g, R e in h e it 99,5% - — B arium par aper jodat, 
B a3H 4( J 0 6)2. Zu e iner Suspension von 225 g N a3H 2J O e in  1 L ite r m it 10 cm 3 konz. H N O s 
angesäuertem  sd. W. w ird eine Lsg. von 325 g B a (N 0 3)2 in  heißem  W . u n te r R ühren zu
gegeben. N ach IV z—2 S tdn . w ird die Lsg. m it B a(O H )2 neu tra lis ie rt. N ach A bkühlen 
wird das ausk ry st. B a3H 4( J 0 6)2 abg etren n t u. m it heißem  W. gewaschen. — Die D arst. 
kann  auch  aus K -M etaperjodat u n te r Zugabe von 2 Ä quivalen ten  K O H  erfolgen. (Inorg. 
Syntheses 1 . 168—72. 1939.) T r o f i m o w . 251

H. H. Willard, P er jodsäure. Die D arst. erfolgt durch  E inw . von konz. H N 0 3 auf 
B a ( J 0 4)2 u. b e ru h t auf der T atsache, daß  B a (N 0 3)2 in  H N 0 3 (D. 1,42) unlösl. is t, 
w ährend” H JO  4 leich t lösl. is t. Die Löslichkeit ste ig t oberhalb 25° s ta rk  an u. is t  in  W. 
lO m al größer als in  konz. H N O s. Bei der B ehandlung von trocknem  Ba( J 0 4)2 m it konz. 
H N O 3 is t  B a (N 0 3)2 so fein ve rte ilt, daß  es schwer filtrie rb a r is t. Dies k ann  verm ieden
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w erden d u rch  A nw endung von  verd. Säure  oder d u rch  B ehandlung von angefeuchtetem  
Salz m it konz. Säure. — 100 g Ba( J 0 4)2 w erden m it 75 cm 3 W . an g efeu ch te t u. m it 200 cm 3 
HNOg (D. 1,42) b ehandelt. D as Gem isch w ird bei 60—70° 1 S tde. g e rü h rt, au f 30—40° 
ab g eküh lt, B a(N O s)2 f iltr ie r t u. m it konz. H N O s gew aschen. D as F il tra t  w ird  bei 60—70° 
im  V akuum  eingeengt, f i ltr ie r t  u . e rn eu t bis zur A usscheidung von  H J O 4^eingeengt. 
D ie Lsg. is t  zuweilen s ta rk  ü b e rsä ttig t. G länzende K ry s ta lle , A usbeu te  4 6 —51 g, R ein
he it 99 ,5—99,9% . — D urch Zugabe von K N 0 3 zur M utterlauge w ird  K alium m etaper- 
jo d a t e rhalten . (Inorg . Syntheses 1 . 172—75. 1939.) T r o f im o w . 251

L. M-Dennis u nd  A. W. Browne, N a trium am id . Die D arst. erfo lg t d u rch  E inle iten  
von  gasförm igem  N H 3 in  100 g geschm olzenes N a im  N ickelgefäß bei 350°. W eißes k ry st. 
ga lz , F . 210°, flüch tig  bei 400°, Zers, zw ischen 500 u . 600°; reag iert heftig  m it W . u. Alkohol. 
(Inorg . Syntheses 1 . 74— 77. 1939.) TROFIMOW. 264

GeorgeH. Coleman und HerbertL. Johnson, M onochloramin. D ie D arst. erfo lg t durch  
M ischen von N H 3 u . N aO C l in  wss. Lösung. — Zu 550 cm 3 l,5 m o l. N H 4O H -Lsg. werden 
bei 0° 100 g E is  u . 575 cm 3 1 ,5 mol. NaOCl-Lsg. zugegeben. D as geb ilde te  M onochloram in 
w ird  bei 15—25 m m  u. 40—45° dest. u . in  250 cm 3 Ae. aufgefangen. D ie ä th e r . Lsg. von 
M onochloram in w ird vom  N d. g e tren n t. A usbeute  0,25 Mol in  230— 250 cm 3 Äther. 
D as Am in is t  in  d e r K ä lte  n u r einige S tdn . beständ ig . (Inorg . Syn theses 1 . 59—62. 1939.)

T r o f im o w . 264
George H. Coleman und  Gilbert E. Goheen, D ibrom am in. Die D arst. erfo lg t durch 

E in le iten  von  N H 3 in  k a lte  Lsg. von B r2 in  Ä ther. — Zu 500 cm 3 Ae. w erden bei —50° 
10 cm 3 B r2 zugegeben u. bei —40 bis —50° 8—8,5 L ite r  tro eknes N H 3 bis zu geringem 
Ü berschuß durchgeleitet. D ibrom am inlsg. w ird  vom  festen  N H 4B r d u rch  F iltra tio n  
g e tre n n t u. die ä th e r. Lsg. bei — 70° aufgefangen. N H 3-Ü berschuß w ird  d u rch  M ischen m it 
150 cm 3 CaCl2-Lsg. (D. 1,27—1,28) bei — 25® e n tfe rn t. A usbeu te  an  Dibrom amin  
0,045 Mol in  350 cm 3 Ä ther. Die ä th e r. Lsg. von D ibrom am in is t  bei —70° einige 
S tdn . beständ ig , bei 0° zers. es sich. Die Verb. is t  strohgelb  u. b e s itz t einen stechenden 
Geruch. (Inorg . Syntheses 1 . 62—65. 1939.) T r o f im o w . 264

L. F. Audrieth und  C. F. Gibbs, S ticksto ff W asserstoff säure in  wäßrigen u nd  ätherischen 
Lösungen. D ie wss. Lsgg. von  H N 3 w erden d u rch  B ehandlung  v on  N a N 3 m it H 2S 0 4 
e rh alten . — 15 g  N aN 3 u. 5 g N aO H  w erden in  150 c m 3 W . gelöst, zum  Sieden e rh itz t  u. 
90 cm 3 4 0 % ig. H 2S 0 4 tropfenw eise zugegeben, u n te r  gleichzeitiger D est. e iner wss. Lsg. 
von H N 3. A usbeute an  3 % ig . Lsg. 50 cm 3. — D a d e r V erteilungskoeff. von  H N 3 zwischen 
Ae. u. W. 7 : 1 is t ,  können  ä th e r. Lsgg. d u rch  E x tra k tio n  von wss. Lsgg. m it Ae. e rhalten  
w erden. Zu einer Lsg. von 30 g N aN 3 in  100 cm 3 W. w erden 150 cm 3 Ae. u. anschließend 
tropfenw eise 30 cm 3 konz. H 2S 0 4 zugegeben u n te r  g leichzeitiger D est. von H N 3 u. 
Ä ther. Die Lsg. w ird über CaCl2 ge tro ck n et u. red estilliert. (Ino rg . Syntheses 1 . 77—79. 
1939.) T r o f im o w . 264

W. J. Frierson, A m m onium azid . Verf. A) N 3H  +  N H 3 =  N 3N H 4. 50 cm 3 einer Lsg. 
von 5,8 g N 3H  (vgl. Inorg . Syntheses 1. [1939.] 77) w erden m it Ae. au f 500 cm 3 verd ., in 
e iner E is-Salz-M ischung gek ü h lt u . solange m it trockenem , reinem  N H 3-G as versetzt, 
b is d ie  Menge des N d. von N 3N H 4 n ich t m eh r zun im m t. D as N 3N H 4 w ird  g e filte rt u. in 
einem  E xsiccator, d er abw echselnd m it tro ck en er L u ft gefü llt u. e v ak u ie rt w ird , vom  Ae. 
befre it. Die A usbeute b e trä g t 4,1 g. Verf. B) N 3N a +  N H 4N 0 3 =  N 3N H 4 -f- N a N 0 3. 
E ine  trockene  M ischung von 6 g reinem  N H 4N 0 3 u. 5 g N 3N a (größere M engen sind  zu 
verm eiden ; tro tzd em  soll sich d er H erste ller d u rch  e inen  S chutzsch irm  sichern) w ird in 
eine 200 cm 3-Flasehe geb rach t, d ie in  w aagerech ter Lage in  einem  gasbeheizten  Ofen 
in  15 Min. auf 200® e rh itz t w ird. Die Flasche s te h t  m it e iner au ß erh a lb  des Ofens befind
lichen Vorlage so in  V erb., d aß  d ie beiden, am  besten  d u rch  Schliffe v erein ig ten  F laschen
hälse sich  noch im  Ofen befinden. N ach m ehrstd . E rh itzen  auf 200° is t  d ie  R k. beendet 
u. das gebildete N 3N H 4 in  d ie  Vorlage sub lim iert. Bei Z ugabe von  wenig W . genüg t eine 
n iedrigere  T em p era tu r. D ie A usbeute  b e trä g t 85— 95% . S ta t t  N H 4N 0 3 k an n  auch 
(N H 4)2S 0 4 angew andt w erden; in  diesem  Falle  m uß d ie  Tem p. jedoch  au f 300° erhöht 
werdem  N 3N H 4 is t  ein  weißes, k ry sta llines Salz, dessen L öslichkeit in  100 cm 3 d e r nach
stehenden  L ösungsm itte l bei 20° b e trä g t:  W .: 2 0 g ;  C H 3O H : 3 ,3 g ;  A .: 1 ,0 6 g ; Ae.: 
0,006 g ; B z l.: 0,003 g. E s k ry s t. aus wss. Lsg. in  w asserfreier Form  u. su b lim ie rt bei 133°. 
E s  is t  eines der beständigeren Azide, ex p lo d ie rt aber d u rch  In itia lz ü n d u n g  m it großer 
Geschw indigkeit. Beim E rh itzen  in  geschlossenem  R ohr exp lo d ie rt es m it ä u ß ers te r  H eftig 
keit. (Inorg. Syntheses 2 . 136— 38. 1946.) WESLY. 264

A. W.Browne, K alium azid . Die D arst. erfo lg t d u rch  N e u tra lisa tio n  von H N 3 m it K O H . 
E ine  3% ig . H N 3-Lsg. w ird m it K O H -Lsg. n eu tra lis ie rt. Die Lsg. w ird bis zu r b eg innenden  
K ry sta llisa tio n  e ingeengt, m it 2 facher Menge A. v e rse tz t u. geküh lt. Die L öslichkeit d er 
Alkali- u. E rdalkaliaz ide  in  A. is t  sehr gering. A usbeute an  K alium azid , K N 3, 9 1 ,5 % ; 
F. 350°, Zers, bei 360°. (Ino rg . Syntheses f .  79—81. 1939.) T r o f im o w . 264
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M. W. Miller und L. F. Audrieth, K alium azid. 2 C ,H 9OH +  2 N a N 0 2 +  H 2S 0 4 =  
2C4H 9° N O  +  N a2S 0 4 +  2 H aO ; C4H 9ONO +  N 2H 4-H 20  +  K O H  =  N SK  +  C4H 9OH +  
3 H 20 :  E ine M ischung von 87 cm 3 konz. H 2S 0 4 u. 60 cm 3 W. w ird u n te r  U m rühren u. 
E inha ltung  einer Tem p. von 0° langsam  m it 222 g n-B utylalkohol v ersetz t u. dann  im  
Verlaufe von 1 Stde. u n te r U m rühren u n ter d ie Oberfläche einer d u rch  eine K ä lte 
m ischung gekühlten  Lsg. von 228 g N a N 0 2 in  900 cm 3 W. eingeleitet. Das au f d er O ber
fläche schw im m ende C4H 9ONO wird von der wss. Lsg. ge tren n t, 3 mal m it je  60 cm 3 
einer Lsg. von 45 g Salz u. 5 g N aH C O s in  180 cm 3 W. gewaschen u . über N a2S 0 4 ge trock
net. Die A usbeute b e trä g t 270— 289 g. In  einem  m it R ückflußkühler versehenen Kolben 
versetzt m an  eine k lare  Lsg. von 70 g K O H  in  500 cm 3 absol. A. m it 60 g techn . 8 5 % ig. 
N2H4-H 20 ,  e rh itz t schw ach auf einem  D am pfbad u. g ib t 15 g C4H 9ONO zu. D arauf e n t
fernt m an  d en  K olben vom  D am pfbad u. fü g t nach  u. nach  110 g C4H 9ONO hinzu, 
bis die Lsg. von selbst w eitersiedet. N ach  1 Stde. e rh itz t m an nochm als 15 Min. auf dem  
Dam pfbad u. k ü h lt in  E is ab. D er Nd. von N 3K  w ird  ab filtr ie rt, 4m al m it je 50 cm 3 
kaltem  absol. A., d ann  m it 125 u. d a rau f m it 100 cm 3 Ae. gewaschen u. bei 55—60° an  der 
Luft getrocknet. Die A usbeute b e trä g t 63—69 g. N ach Bedarf k ann  das N 3K  in W. gelöst 
u. durch  A. w ieder gefällt werden. (Inorg. Syntheses 2 . 139— 41. 1946.) W e s ly .  264

H. H. Sisler und L. F. Audrieth, Trikalium uitrilo trisu lfa t. M odifizierte D arst. nach 
CLAUS u. KOCH: K N O a +  4 K H S 0 3 =  N (SO sK )3 (I) +  K aSOg +  2 H 20 .  25 g (0,294 Mol) 
K N 0 2 in  100 cm 3 W . gelöst, w erden zum  Sieden e rh itz t  u. langsam  u n te r R ühren  einer 
warmen Lsg. von K H S O s (hergestellt durch  S ä ttigen  einer Lsg. von 100 g =  1,78 Mol K O H  
in 200 cm 3 W. m it S 0 2) zugesetzt. E s erfo lg t sofortige K rysta llb ildung . N ach 1 Stde. 
setzt m an ca. 150 cm 3 W. zu u. e rw ärm t, bis alles w ieder gelöst is t. Beim A bkühlen Bldg. 
nadelförmiger glänzender K ry sta lle  von I  m it 2 Moll. W ., die a b filtr ie rt u. m it Eisw asser 
S 0 2-frei, dann  m it A. u. Ae. gewaschen u. im  E xsiccato r au fbew ahrt werden. In  W . u. 
fl. N H S wenig löslich. In  wss. Lsg. keine Fällung m it M n” , H g ” , Ag‘, C d " , Co” , C u”  u. 
F e " ,  m it Pb -A cetat w eißer N iederschlag. M itB a "  Nd. n u r in  alkal. Lösung. In  neu tra le r 
Lsg. langsam e, in  sau rer seh r schnelle H ydrolyse (S tabilisierung durch  Z usatz von Alkali). 
Reines I  kann  ca. 1 M onat ohne Zers, im  E xsiccato r au fb ew ah rt werden. (Inorg. Syntheses
2 . 182—83. 1946.) Fs.EE. 264

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Ewald Schild, M ikroskopie des Schnees. H inweis auf die Schönheit der Schneekrystalle , 

deren K lassifikation, T echnik  des M ikroskopierens u. Pho tographierens, A bbildungen; 
L iteraturangaben. (M ikroskopie [W ien] 1. 115—24. 1946. W ien, Labor, fü r w issenschaftl. 
Mikroskopie.) W . F a b e r . 371

Geo. A. Thiel, Der relative Abriebwiderstand von sandkorngroßen Mineralteilchen. 
Einige verbreitete M ineralien werden nach dem  M ahlen u. Sieben als Sande von % — 1 mm 
Durchmesser 40 bzw. 60 u. 100 Tage in  einer langsam  ro tierenden Trom m el bei Ggw. 
von W. einem den natürlichen  nachahm enden Erosionsvorgang unterw orfen. Die durch  
zahlreiche M ikroaufnahm en veranschaulichten  Versuchsergebnisse fü h ren  zu folgender 
Reihenfolge steigender A briebfestigkeit, d ie nach  dem  Verf. von W A D E LL ausgew erte t 
wird: A patit, H ornblende, M ikroklin, G ranat, T urm alin  u. Quarz. ( J .  sedim ent. Petro- 
logy 10. 103—24. Dez. 1940. Minneapolis, M inn., Univ.) H EN TSC H EL. 371

Harold L. Alling, Eine Blendenmethode fü r  die Korngrößenanalyse. W A D E LL h a t ge
zeigt, daß  der D urchm esser eines K reises, dessen Fläche gleich derjenigen der M ineralkorn
projektion ist, einen gu ten  M aßstab fü r d ie  K orngröße abg ib t. N ach diesem Prinzip  wird 
m it einer Irisb lende auf dem durch  eine Camera lucida projiz ierten  Bild des M ineralkorns 
der m ittlere  K reis eingestellt. Dieses Verf. ist im Vgl. m it der p lan im etr. Ausmessung 
hinreichend genau u. w eit rascher durch führbar. (J .  sedim ent. Petrology 11. 28— 31. 
April 1941. R ochester, N. Y., U niv.) H EN TSC H EL. 370

H. W. Fairbairn, Röntgenographische Untersuchung einiger feinkörniger geschieferter 
Gesteine. Vf. u n te rsu ch t m it H ilfe von T exturd iagram m en den M ineralbestand, die Gefüge
regelung u. deren  G rad an  Schiefern von Pou ltney , V t. u. M ontagne, N. S. u. den  Schiefer
ton  von K ansas. E r  s te llt  eine Beziehung fest zwischen d er Größe d er T eilstücke d e r I n te r 
ferenzringe d er b lä tte rig en  M inerale u. dem G rad d er Schieferung des Gesteins. Je  kleiner 
das 'T e ils tü ck , d esto  besser d ie Schieferung. D as In terferenzb ild  w ird bes. deu tlich  beim  
E infall des R öntgen lich ts paralle l zur Schieferungsebene. Die A bsonderungsflächen von 
Schiefertonen geben dieselben Erscheinungen. — Schiefer, in  denen d e r M uskovit- (Illit-) 
Geh. größer is t  als de r K aolin it-C hlorit-G eh .. zeigen gu te  Schieferung. (Amer. M ineralogist 
2 8 . 246—56. A pril 1943.) N e e l s .  373

Robert L. Niehols, Der Ursprung des atmosphärischen Wasserstoffs. Zusam m enfassender 
ku rzer B ericht an  H and  der b ek ann ten  L ite ra tu r. H 2 w ird  ständ ig  in  der A tm osphäre a u f
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verschied. A rt gebildet u. geh t e tw a  m it der gleichen G eschw indigkeit verloren, so daß 
die Menge H 2 in  der u n teren  A tm osphäre  stän d ig  ca. 1 : 10000 V olum enteilen  b e trä g t; 
in  der oberen A tm osphäre  is t  n u r sehr wenig oder ü b e rh au p t ke in  H 2 vorhanden . Das 
V erschw inden aus der u n te re n  A tm osphäre  geschieht z. T. d u rch  D iffusion d u rch  die 
obere A tm osphäre  in  den  R aum , z. T. w ird  er von  den B odenbak terien  en tfe rn t. (Bull. 
Amer. m eteorol. Soc. 22. 211— 13. Mai 1941. T u fts  College, M ass., B arnum  Museum.)

G o t t f r ie d . 378

D. Organische Chemie.
Dx. Allgemeine und theoretische organische Chemie.

M. F. Redies und  T. Iredale, D ie K in e tik  der R eaktion  zwischen Silberperchlorat und  
M ethyljodid. Die genann te  U m setzung, die zu CH3C104 u. A g J fü h rt, w ird in  Eisessig, 
A ceton, A., Bzl., Ä th y lace ta t, 50% ig. wss. D ioxan, 50% ig . wss. A. u. in  Ae. bei Tempp. 
zwischen 15 u. 35° u n tersu ch t. Da K J  m it CH3C104 zur A usfällung eines Nd. von KC104 
fü h rt, k an n  zum  T itrieren  des Ag w ährend der Rk. kein K J  verw endet w erden ; das sehr 
viel langsam er m it CH3C104 reagierende KCl erw eist sich in  alkoh. Lsg. zu diesem  Zwecke 
brauchbar. E s w ird keine F ällung  e iner D oppelverb, zw ischen A g J u. AgC104 beobachtet. 
Die R k. is t ähnlich  wie die von DONNAN u. POTTS (C. 1910. I. 153) u n tersu ch te  en t
sprechende R k. m it A g-N itra t n ich t e x ak t von 2. O rdnung, vielm ehr ergeben sich b rau ch 
bare  pseudobim ol. G eschw indigkeitskonstanten , wenn die G eschw indigkeiten d u rch  o1/ 2 
(bzw. bei Ae. als Lösungsm . d u rch  a) d iv id ie rt w erden, wobei a die A usgangskonz, an 
Ag-Salz b ed eu te t. Die U rsache d ieser A bw eichung von e iner e infachen R eak tionsordnung  
ist ungek lärt. Die A nw esenheit des gefällten  A g J im  reag ierenden  Syst. lä ß t zw ar verm uten, 
daß  die R k. teilweise he terogen  v e rläu ft; in  d ieser R ich tu n g  angeste llte  U nterss. führen 
aber zu keinem  E rgebnis, z. B. sind S ch ü tte ln  der Lsg., d. h. D ispergieren des N d., oder 
Ä nderung de r Fällungsbedingungen  u. d am it d er O berflächengröße des N d. ohne Einfl. 
auf die R eaktionsgeschw indigkeit. Die beo b ach te ten  A ktiv ierungsenergien  liegen zwischen 
11 u. 13 kcal/M ol. ( J .  physic. Chem. 48. 224— 30. Ju li 1944. S idney, A u stra lia , Univ., 
Phys. Chem. Labor.) R e it z . 400

Eero Tommila, Über die Faktoren, welche die chemische Reaktionsgeschwindigkeit be
stim m en. N ach einem  allg. Ü berblick  w ird am  Beispiel d e r H ydro lyse  d er C arbonsäureester 
d er E infl. d e r Säure, des Alkohols u. d er S u b s titu en ten  u n te rsu ch t, d e r  M echanism us der 
E sterhydro lyse , d er W ahrschein lichkeitsfak to r P , die E ig en tü m lich k e iten  d e r M olekular
p o larisa tion , d er Sonderfall der o -su b stitu ie rten  B enzoesäureester u. d e r  E infl. des 
Lösungsm . besprochen. (Suom en K em istileh ti 17. Ser. A. 1— 16. 1944. [O rig .: finn.])

R . K . Mü l l e r . 400
K. H. Saunders u nd  William A. Waters, Zersetzungsreaktionen aromatischer Diazo

verbindungen. X I. M itt. Der M echanismus der B ildung  von Azoverbindungen, Polyarylen  
und  A rylsulfiden. (X . vgl. C. 1942. I I .  2783.) D as A u ftre ten  von A zoverbb. u. Polyarylen 
u n te r den  Z ersetzungsprodd. von D iazoverbb. in  wss. Lsg. in  der N ähe des N eutralpunkts 
bei Ggw. m ilder R ed u k tio n sm itte l u. die U m w andlung von 2 .2 '-T etrazod ipheny l in  Di- 
phenylazon zeigen an , daß  D iazoverbb. teilweise einer Zers, un terliegen  können nach 
T yp I I  (vgl. 1. c.). Dabei en ts teh en  freie A rylradikale , die u. a. reag ieren  können: a) 
m it D iazokationen m it einsam em  E lek tron , das vom  R ed u k tio n sm itte l übertrag en  ist, 
zu sym m . Azoverbb. oder b) m it unzers. kovalen ten  D iazoverbb. zu D iazodiarylen, 
die sich in  ähn licher W eise zu D iarylen  zers. können oder wie u n te r  a Arylazodiaryle 
liefern. E s  w ird auch  angenom m en, d aß  D iazosulfide in  wss. M edium  analog re
agieren u. freie R adikale  liefern. ( J .  chem . Soc. [London] 1946. 1154—56. Dez. Oxford, 
Balliol Coll.; B lackley, M anchester, 9, Im peria l Chemical In d u strie s  L td ., Res. Laborr.)

DETHLOFF. 400
Warren M. Garrison und Milton Burton, M echanism us der Photolyse von Propion

aldehyd. Mit d er PANETHschen Spiegelm eth. w urden  U nterss. bei 2537, 2900 u. 3 2 0 0 Ä 
u. 30 oder 100° vorgenom m en. Das ab so rb ierte  L ich t b ew irk t n u r e ine  A nregung d er Car- 
bonylgruppe. I s t  genügend E nergie v o rhanden , d an n  schein t als Folgeprozeß bei kurzen 
W ellenlängen ein  Zerfall in  R adikale  bevorzugt zu w erden. Die geb ildeten  A lkylradikale 
bestehen  ausschließlich aus Ä thyl. A to m are r H  k o n n te  n u r in  Mengen bis zu 2 %  beobach
te t  w erden, so d aß  d e r Zerfall im  w esentlichen vorgeh t nach : C2H 5CHO -*■ C2H 6' -)- HCO'. 
D er Geh. an  C2H 5-R ad ika len  w urde b estim m t u. m it den  geb ilde ten  M engen an  CO, H 2 
u. C2H 6 verglichen. Die M öglichkeit, d aß  Moll, wie C2H 6 en ts teh en , is t  o ffenbar bei größeren 
W ellenlängen größer. W eiter w ird der M echanism us de r E n erg ieübertragung  in nerha lb  
des P rop ionaldehydm ol. u n tersu ch t. Vff. nehm en an , d aß  d ie prim . Z ersetzungsprodd . 
w ahrscheinlich d u rch  geom etr. F ak to ren  m itb estim m t w erden. ( J . chem . P hysics 10. 
7 3 0 —39. Dez. 1942. New Y ork, Univ.) E . J a h n .  400
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A. L. Sklar, Absorption poly substituiert er Benzolderivate. Vf. berechnet den E infl. 
e in er  nich t-chrom ophoren  S u b stitu tio n  von Bzl. auf die In te n s itä t  der Bande A =  2 6 0 0  Ä  
(verbo tener xAlg —► 1B 2u-t)bergang). D er E ffek t w ird bei der S u b stitu tio n  durch  W ande
rung  von L adung  in  den  R ing hervorgerufen u. nach  d er Meth. an tisym m . M olekular
bahnen („m olecu lar o rb ita ls“ ) bis zur N äherung 1. O rdnung durchgerechnet. Die In te n 
s itä tsverhältn isse  sind fü r C6H 5X : o-C6H 4X 2:m-C6H 4X 2:p-C6H4X 2:1.3.5-C6H 3X 3:1.2.3- 
C6H3X 3:1.2.4-C6H 3X 3 =  1 : 1 :1 : 4 : 0 :0 i3. S u b stitu ie rt m an  Bzl. m it m eta-dirigierenden 
S ub stitu en ten  u . ortho-para-d irig ierenden  gleicher In tensiv ie rungskraft, so is t die  In te n 
sitä t de r B ande bei m o n o :o rth o :m e ta :p a ra -D e riv v . wie 1 :3 :3 :0 .  Die Ü bereinstim m ung 
dieser R echnungen m it dem  E x p erim en t w ird kurz  behandelt. ( J .  ehem . Physics 10.
135—44. F ebr. 1942. W ashington, D. C., Catholic Univ. of A m erica, Chem. Labor.)

A. R e u t e r . 400
Karl F. Herzfeld, Über das Absorptionsspektrum  einiger Polymethinfarbstoffe. (Vgl. 

vorst. Ref.) N ach zwei verschied. N äherungsverff. werden die E lektronen-E nergie- 
niveaus einer R eihe von P olym eth infarbsto ffen  m it gleichen u. ungleichen, neutra len , 
polaren u. ionisierten  E n d gruppen  berechnet u. d isk u tie rt. N ach den berechneten E nerg ie
differenzen läß t sich der E infl. der K etten länge  u. de r N a tu r d er E ndgruppen  auf die Farbe 
verstehen. ( J . chem . Physics 10. 508—20. Aug. 1942. W ashington, D. C., Catholic Univ. 
of A m erica, Dep. of Phys.) A. R e u t e r . 400

A. L. Sklar, Energieniveaus und Farbe von Polymethinfarbstoffen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die W urzeln d er S äk u larde term inan te  fü r die Energieniveaus unabgesätt. E lektronen in  
Po lym ethinfarbstoffen , d ie in  d er vorst. referierten  A rbeit berechnet w urden, werden h ier 
ergänzend in  bezug auf die beiden q u an ten th eo re t. R echenverff. d isk u tie rt [„M olekular- 
bahn“ -Meth. nach  M U LLIK A N  (C. 1 9 4 0 .1. 3640) u. A tom bahn-M eth. nach  H e i t l e r - 
LO N D O N -Pa u l i n g - S l a t e r ]. Die erste  Meth. g ib t gu te  num er. W erte fü r die A bhängigkeit 
der O scilla to rstärke u. d er Übergangsfenergie von d er K etten länge, genügt jedoch n icht, 
um feinere Ä nderungen in  den  E n d gruppen  w iederzugeben. Die zweite M eth. g ib t in  diesen 
Fällen befriedigende R esu lta te . ( J .  ehem . Physics 10. 521—31. Aug. 1942. W ashington,
D. C., Catholic Univ. of A m erica, Chem. L abor.) A. R e u t e r . 400

Giulio Milazzo, Über das A bsorptionsspektrum  von bestrahltem Benzpyren. Das Absorp- 
tionsspektr. von B enzpyren, das ca. 1 J a h r  d er B estrahlung m it rad io ak t. Substanzen 
ausgesetzt w ar, in  H exan- oder Benzollsg. zeigt gegenüber dem  n. Spektr. e ine V er
änderung, bes. im  sich tb a ren  Teil. Vf. n im m t an , daß  diese V eränderung durch  U m w and
lung eines kleinen Teils des Benzpyrens in  eine S ubstanz m it s ta rk e r A bsorption im  sich t
baren Spektr. bed ing t is t. Auch das Spektr. des unbestrah lten  Benzpyrens wird durch  
neue Messungen ergänzt. (Ric. sei. Progr. tecn. 14. 243—49. M ai/Jun i 1943. R om , Univ., 
Chem. In st. u. In s t, fü r allg. Pa tho l.) R. K . M ÜLLER. 400

E. Rabinowiteh, Spektren der P orphyrine  und von Chlorophyll. Die Spektren  der 
Porphyrine sind  alle ähn lich  u. zeigen 4 B anden zwischen 500 u. 620 mp. W ird eine D oppel
bindung am Porph in ringsyst. h y d rie rt (Chlorophyll), so erschein t eine sta rk e  neue Bande 
im R oten  bei 660 m p. T etrahydroporphyrine  (z. B. B akteriochlorophyll) zeigen eine weitere 
sehr s ta rk e  B ande bei 780 m p. Andere V eränderungen u. Substitu tionen  m it Alkyl-, 
Aryl-, Carboxyl-, V inyl- u. anderen G ruppen rufen zwar geringe Ä nderungen im  Spek tr., 
aber keine neuen B anden hervor. Das zentrale Mg-Atom w irk t verstärkend  auf die rote 
Bande. Die F luorescenzspektren  von Chlorophyll zeigen eine sta rk e  Bande bei 665 m p. 
Die E rscheinungen w erden so gedeu tet, daß  die ro ten  B anden neuen niedrigen angeregten 
E lek tronenzuständen  angehören, die m it den  beiden , ,E x tra “ -H -A tom en in  naher Be
ziehung stehen , u. d aß  um gekehrt die L ich tabsorp tion  dieser B anden die beiden H-A tom e 
zur Rk. bei d er A ssim ilation in  d er Pflanze befähigt. (Rev. mod. Physics 16. 226—35. 
Ju li/O k t. 1944. Cam bridge, Mass., M assachusetts In s t, of Technol.) Ä . R e u t e r . 400 

V. M. Albers, H. V. Knorr und David L. Fry, Spektroskopische Studien  der einfachen 
Porphyrine. 4. M itt. D ie Absorptions- und Fluorescenzspektren von m s-Tetra-(3'.4 '-methylen- 
dioxyphenyl)-porphin der H C l-Zahl vier und seiner AgC5H5N -, Zn- und N i-K om plexsalze. 
(3. vgl. C. 1942. I I .  1443.) Die A bsorptionsspektren  d er 4 Verbb. werden zwischen 900 u. 
370 m p  aufgenom m en u. abgebildet. Vgl. m it den Spektren  der entsprechenden einfachen 
m s-T etraphenylporphine zeigt, d aß  d u rch  die verschied, kom plex gebundenen M etall
a tom e die Spek tren  s tä rk e r  beeinflußt werden als durch  V ariation der S ubstituen ten  
(Phenyl s t a t t  3 '.4 '-M ethylendioxyphenyl). Die F luorescenzspektren sind sehr schwach, 
beim Ni- u. AgC5H 5N -K om plex üb erh au p t n icht m eßbar. Die Fluorescenzbande liegt im 
R oten bei 665 m p, wo sonst keine A bsorptionsbanden de r Porphyrine  au ftre ten . ( J . chem. 
Physics 10. 700—05. Dez. 1942. Yellow Springs, O., A ntioch Coll., C. F . K ette ring  Found.)

A. R e u t e r . 400
David Fry, V. M. Albers und H. V. Knorr, Absorptionsspektren des ms-Tetra-(3' .4 '-me- 

hylendioxyphenyl)-porphinchlorhydrats {Nr. 4) und von dreien seiner M etallkomplexsalze
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im  Sichtbaren. Die S p ek tren  w urden  m it den  en tsp rechenden  m s-T etrap h en y lp o rp h in - 
S pek tren  verglichen. Die U n tersch iede sind  ge rin g ; verg le ich t m an  d ie  beiden  M u tte r
substanzen , so zeig t sich, d aß  bei d e r  e rs tg en an n ten  Verb. alle B anden  5 oder 6 m p  gegen 
R o t verschoben sind , auch  sind die A bsorptionskoeffizienten  a ller B anden , d iejenige bei 
649 m p  ausgenom m en, fü r  die e rste re  g rößer als fü r die T etrap h en y lv erb in d u n g . Lage de r 
B anden in  m p  u. W erte  d er A bsorp tionskoeffizien ten-IO -2 fü r m s-T etra-(3 '.4 '-m ethy len - 
d ioxypheny l)-po rph inch lo rhydrat (N r. 4 ): 649— 100; 595— 133; 555— 230 ; 518—440; 
486— 114; 425— 8880. (Physic. R ev. [2] 6 1 .7 3 0 .1 /1 5 . 6 .1942 . Ohio S ta te  U niv . u. K e tte ring  
F o u n d ., A ntioch Coll.) FAESSLER. 400

Robert C. Gore und James L. Johnson, Infrarotspektroskopie der Halogenisierung von 
ungesättigten Doppelbindungen. D as Fehlen b estim m ter A bsorp tionsbanden  im U ltraro t-

seb ie t zwischen 1000 u. 800 cm -1 ist ch arak te ris t. fü r d a s V orhandensein  ung esä tt. C =  C-

G ruppen. H alogenaddition  bei D oppelbindungen von T rialkylolefin  in  K reppgum m i läßt 
das 830-cm -1-Band verschw inden. Ä hnliche E rgebnisse zeigen sich bei der H alogenisierung 
von R C H = C H 2 (990- u. 910 -cm ^-B an d e) u. R j— C H = C H R 2 (960-cm -1-B and). Die Meth. 
kan n  auch  auf B rom addition  u. A rylverbb. sowie R ingverbb . ausg ed eh n t w erden. (Physic. 
Rev.l [2] 68. 283—84. 1/15. 12. 1945. A m erican C yanam id Co.) K U N Z E . 400

E . Schönmann, Ultrarotspektren krysta lliner und  geschmolzener Dicarbonsäuren. 
In  F ortse tzu n g  frühere r U nterss. (C. 1942. I I .  1777) w erden auf einem  P rism en sp ek tro m ete r 
im  W ellenzahlbereich 600 cm -1 bis 4000 cm -1  die A b so rp tio n ssp ek tren  d e r D icarbon
säu ren  C 0 0 H — (C H 2)n— C 0 0 iI  (n =  3, 4, 5, 6 u. 7) verm essen. Bei V erw endung von im 
H ochvakuum  aufgedam pften  K ry sta llsch ich ten  an  Stelle d e r aus Lsgg. au sk rysta llisierten  
erg ib t sich  eine e rhöh te  M eßgenauigkeit. Z ur U n ters, d er U ltra ro tsp e k tre n  d er dünnen 
A bsorptionsschichten  ober- u. un terh a lb  des F . w ird eine besondere A rbeitsw eise aus- 
gear-beitet u. auf die Glutarsäure (F. 97,5°) angew andt. Die von F lC H T E R  u. W E H R L I 
(C. 4942 . I. 1865) bei den e rs ten  4 D icarbonsäuren  gefundenen  G ruppenschw ingungs
frequenzen w erden auch  bei den  längeren  K e ttenm oll, fe stg es te llt u. äh n lich  gedeutet. 
F ü r  K orksäure  (n =  6) w ird eine zahlenm äßige B erechnung d er K ettenschw ingungs
frequenzen au sg efü h rt u. eine befriedigende Ü bereinstim m ung m it den  V ersuchsergeb
nissen gefunden. Die V erschiebungen u. In ten s itä tsän d e ru n g en  d er B an d en sp ek tren  beim 
Schm elzen d er G lu tarsäu re  zeigen, d aß  die H 2-B rücken zwischen den  Moll, s ta rk  gelockert 
w erden. Die O -H -G ruppenfrequenz  b le ib t im  T em p era tu rg eb ie t von 20—90° gleichm äßig, 
wogegen sie beim  Schm elzen von 3040 cm -1 nach  3190 cm -1 verschoben w ird. D ie OCO- 
G ruppe des C O O H -R ad ik a lsis t im  K ry s ta ll sy m m etrischer als in  d e r F lüssigkeit. (Helv. 
physica  A cta  16. 343—64. 1943. Basel, U niv., Physika l. A nst.) W E S L Y . 400

D. H. Whiffen und H. W. Thompson, D ie U ltrarotspektren der Kresole und  Xylenole  
und die A na lyse  von Kresylsäure. E s w ird ein  reg is trierender U ltra ro tsp ek tro g rap h  für 
das Gebiet von 7 — 14 p  beschrieben u seine A nw endung zur A nalyse m ehrkom ponentiger 
organ. S toffsystem e (z. B. K resylsäure) besprochen. Als V orarbeit w erden die Spektren 
der re inen  Kresole u. Xylenole m it genauen In te n s itä te n  aufgenom m en. E s is t  dann 
m öglich, eine Analyse von Kresolgem ischen in  ca. 10 Min. m it ± 0 ,5 %  G enauigkeit durch
zuführen, wie an  einigen Beispielen gezeigt w ird. F e rn er w ird die A nalyse von Xylenol- 
gem ischen besprochen. (.J. chem . Soc. TLondon] 1945. 268—73. Mai. O xford, England. 
Phys. Chem. Dep.) " A . R E U T E R . 400

J. Rud Nielsen und Newton E. Ward, Das R am anspektrum  von Verbindungen im  gas
förm igen und flüssigen  Zustand. M ittels einer A pp., welche die A ufnahm e von RAMAN- 
S pektren  im fl. u. gasförm igen Z ustand  bis 300° erm öglich t, w erden bei gleicher Temp. 
die S pek tren  beider A ggregatzustände aufgenom m en von Phosphortrichlorid, Methylchlorid, 
M ethylbromid, Methylalkohol, M ethylenchlorid, M ethylenbromid, Chlf. u . Tetrachlorkohlen- 
stoff. A ußerdem  werden noch durch  A nregung m it der H g-L inie 2537 Ä  die S pek tren  von 
gasförm igem  n-P enlan, n-H exan  u. D euterium oxyd  p h o to g rap h iert. Die F req u en zu n ter
schiede zwischen den Spektren  der beiden A ggregatzustände schw anken  zwischen einer 
Zunahm e von 4 u. einer A bnahm e von 18 cm -1 . Sie erweisen sich verschied, fü r  die ver
schied. Schwingungen einer Verb. u. fü r  die verschied. V erbindungen. M angels einer b rauch
baren  Theorie w ird rein em pir. festgeste llt, daß  bei Moll, m it D ipolm om ent s tä rk e re  Effekte 
au ftre ten . Bei den asym m . Schw ingungen von Moll, der Sym m etrie  C$v w ird eine starke 
V erbreiterung der L inien im Gas beob ach te t, die auf eine B ehinderung  der R o ta tio n  im 
fl. Z u stan d  zurückgeführt wird. ( J .  chem . Physics 10. 81—87. Febr. 1942. N orm an , Univ. 
of O klaham a, Dep. of Phys.) G o u b e a u . 400

Frank H. Spedding und Robert F. Stamm, Das R am anspektrum  von Zuckern im  
festen Zustand und in  Lösung. I .  M itt. Das R am anspektrum  von a- und  ß-d-Glucose. 
M ittels einer verbesserten  A pp., die auf der V erw endung von K o m p lem en tärfiltern  b e ru h t
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u. m it der H g-Linie 2537 A anreg t, werden die RAMAN-Spektren  aufgenom m en von 
a- u. ß-d-Glucose im festen , pulverförm igen Z ustand u. von Lsgg. im V erhältn is 1 Mol 
Glucose zu 5, 15 bzw. 50 Mol H 20 .  Im  Gegensatz zu früheren  A utoren konnten  von den 
beiden festen Zuckern sehr gu te  Spektren m it 3 0 —40 Linien erhalten  werden u. zusätz
liche B anden u. V erbreiterungen in den Spektren der Lösungen. Die Verschiedenheiten 
der S pektren  der beiden Zucker u n te r sich u. gegenüber den zu der wss. Lsg. werden kurz 
besprochen. (J . chem . Physics 10. 176—83. März 1942. Ames, Iowa S ta te  Coll., P lan t 
Chem. Subseet., A gricultur. E xper. S ta t. u. Dep. of Chem.) Go u b e a u . 400

W .M. D. Bryant, Optisch-krystallographische Untersuchungen m it dem Polarisations
m ikroskop. 4. M itt. Achsendispersion m it Vorzeichenwechsel. Andere Dispersionsmessungen. 
(3. vgl. C. 1941. I I .  597.) Trans-Stilben  erwies sich bei der Messung d er Dispersion des 
opt. Achsenwinkels bei W ellenlängen über 4070 A als op t. positiv , bei kürzeren W ellen
längen op t. negativ . Diese E rscheinung bezeichnet Vf. versuchsweise als Achsendispersion 
m it Vorzeichenwechsel. Die Dispersion d er B rechungsindices a, ß u. y  wurde nach der 
M eth. von Me r w in  b e i25° bestim m t. B enzil erwies sich in  Ü bereinstim m ung m it JELLEY 
(vgl. Photographie  J . 74. [1934.] 514) bei 4205 Ä  als iso tro p , d a rü b er op t. positiv , d a ru n te r 
negativ . Thioharnsto ff zeigte bei ca. 3780 A  im  UV gekreuzte ebene Achsendispersion. 
Vf. zeigt säm tliche M eßergebnisse in  graph. A usw ertung u. eine A uswahl von In te r 
ferenzfiguren in  m onochrom at. L ich t von S tilben u. T hioharnstoff. ( J .  Amer. chem. Soc.65. 
96— 102. Ja n . 1943. W ilm ing ton ,D el.,D u  P o n td eN em o u rsan d C o .,In e .)  LINDENBERG.400

E. E. Bray und N. S. Gingrlch, Die S truk tur von flüssigem  Tetrachlorkohlenstoff. 
CC14 w urde bei —20 u. + 2 5 °  röntgenograph. un tersu ch t. Die experim entellen E inzelheiten  
w erden beschrieben: Meist w urde m it M o-K „-S trahlung u. pho tograph . Film  g earbe ite t, 
m anchm al m it A g-K »-Strahlung u. Z ählrohr. A nfangs w urde das P räp . als freier S trah l 
u n tersu ch t, sp ä te r  in  G lascapillaren (ca. 1,5 mm D urchm esser) oder zwischen Cellophan
p lä ttch en  (0,55 mm dick). K urven  der In ten s itä ts -  u. rad ia len  D ichte Verteilung sind für 
beide Tem pp. angegeben; sie zeigen 6 —7 M axim a. Die E rgebnisse w erden d isk u tie rt u. 
m it denen von EISENSTEIN (Physic. Rev. [2] 63.[1943.] 304) verglichen; Vff. konnten  die 
den A bständen C-Cl u. Cl-Cl innerha lb  des Mol. en tsprechenden, d iskre ten  M axim a 
beobachten. Die d a rau s e rm itte lten  A bstandsw erte  stehen  in  E ink lang  m it solchen aus 
E lektronenbeugungs- u. R ön tgen stru k tu ru n terss . an  gasförm igem  CC14. W eitere M axima, 
die A tom abständen  zwischen verschied. Moll, en tsprechen, deu ten  auf eine gewisse O rien
tierung der F l. h in . Die aus den  K urven  erhaltene K oordinationszahl von 5 w ird als zu 
niedrig angesehen. (J . chem. Physics 11. 351—54. Aug. 1943. Colum bia, Miss., Univ.)

E . R e u t e r . 400
R. Pepinsky, R aum gruppe und Bleilagen in Bleigluconat. B leigluconat, Pb(C6H u O,U, 

krySt. aus W . in  pseudohexagonalen P la tten , welche die LAUE-Symmetrie D3d — 3 in 
zeigen. Die R ön tgenun ters. e rg ib t eine trigonale  Zelle m it a =  10,99 Ä, c =  47,18 Ä. 
Die D. 2,409 g /cm 3 g ib t 12 Moll, pro Zelle. Die R aum gruppe is t  D 34 — C 3X 2 1 (oder 
D3® — C 32 2 1), wobei die Pb-A tom e in  einem  G itte r d er halben w irklichen a-Period izität 
liegen. Jedes Pb-A tom  liegt auf einer zweizähligen Achse, m it den glucon. R esten  nach oben 
u. un ten  längs d er c-R ichtung, wobei die A nordnung dieser R este die große Zelle verlangt. 
(Physic. Rev. [2] 61. 726. 1/15. 6. 1942. A labam a Polytechn. In s t.)  F a e s s l e r . 400 

W. P. Conner und C. P. Smyth, D ie dielektrische Dispersion und Absorption von 
Wasser und einigen organischen Flüssigkeiten. D E . u. d ielek tr. A bsorption von B zl., Chlf., 
Methylchloroform, Ä thyljodid , n-B utylchlorid, tert. B utylchlorid, Trimethylenchlorid, sek. 
B utylbrom id, Isöbutylbromid, n -B utyljodid , Isoam ylchlorid,tert. Am ylchlorid ,n- Am ylbrom id, 
Isoam ylbrom id, 2-M ethylheptanol-3, Octanol-1 bei 25° u. von W. bei 8 verschied. Tem pp. 
zwischen 0 u. 100° w erden bei e iner Vakuum w ellenlänge von 9,72 cm gemessen, ebenfalls 
die V iscosität d e r organ. V erbindungen. Der M eßkondensator wird eingehend beschrieben. 
Aus d er d ielek tr. A bsorption  w erden die R elaxationszeiten  d er Moll, berechnet. Vff. d is
k u tieren  bes. den  T em peraturkoeff. d er R elaxationszeit des W. auf G rund d er „reaction  
ra te “ -Theorie von EYRING. Sie kom m en zu dem  Schluß, daß  d ie O rien tierung  der W asser
moll. im  e lek tr. Felde eher d u rch  die R o ta tio n  der ganzen Moll, als d u rch  Protonensprünge 
zu erk lären  is t. D ie R elaxationszeiten  der un tersu ch ten  organ. Moll, wachsen m it ih rer 
Größe u. m it d e r Abw eichung ih re r  G esta lt von d er Kugelform . Ih re  d ielektr. u. Viscosi- 
tätse igg . w erden m ite ian d er verglichen. ( J .  Amer. chem. Soc. 65. 382—89. März 1943. 
P rinceton , N. S., U niv ., F rick  Chem. L abor.) A. R e u t e r . 400

Fred Fairbrother, Elektrolytische Dissoziationsvorgänge. IV . M itt. Die Ionisation einer 
K ohlenstoff-H alogen-B indung durch anorganische Halogenide. ( I I I .  vgl. C. 1942. I I .  377.) 
Die Ionisation  e iner C -B r-B indung durch  ein e lektrophiles anorgan. Halogenid, das 
in  einem  n ich tpo laren  Lösungsm . gelöst ist, besitz t allg. einen geringen W ert. E s wurden 
Messungen der d ielek tr. P o larisation  m ehrerer organ. Brom ide, verm ischt m it elektro-
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philen anorgan. B rom iden, in  n ich tpo laren  L ösungsm itte ln  vorgenom m en. Äthylbrom id , 
in  C yclohexan gelöst, e rg ib t eine Z unahm e d e r P o larisa tion  bei Ggw. von A lB r3, d ie  der 
Ion isa tion  einiger P ro zen t des Ä thy lb rom ids e n tsp rich t. B enzylbrom id  in  Ggw. von SnB r4 
sowie tert. B u ty lbrom id  in  Ggw. von  SnB r4 oder B B r3 zeig ten  eine m eßbare  Z unahm e der 
Po larisation . Triphenylm ethylbrom id  in  benzol. Lsg. w ird n u r wenig d u rch  SnB r4 u. B B r3 
ion isie rt. D er geringe B etrag  d e r Ion isa tion  des T rip h eny lm ethy lb rom ids w ird d u rch  die 
gelbe F arb e  d e r Lsgg. ebenfalls b e s tä tig t. Z u r trockenen  L agerung d e r gerein ig ten  Lösungs
m itte l w ird eine zw eckm äßige V orr. beschrieben. (J. chem . Soc. [London] 1945. 503—09. 
Aug. M anchester, U niv.) H e n t s c h e l . 400

F. G. Brickwedde, M. Moskow und R . B. Scott, Therm odynam ische Eigenschaften 
des Äthylbenzoldam pfes von 300— 1500a K .  Aus Spektroskop., s tru k tu re llen  u . calorim etr. 
D aten  w erden die therm odynam . E igg. von Äthylbenzol b erechnet. Die F reie  Energie, 
E n th a lp ie  u. E n tro p ie  w erden im B ereich von 300— 1500° K  fü r  den  idealen  G aszustand 
bei 1 a t  tab u lie rt, W erte fü r den festen  u fl. Z ustand  un terh a lb  300° K — 0° K  sind aus einer 
früheren  A rbeit beigefügt. Die R otationshem m ungen  fü r  die M ethyl- u. Ä thy lgruppe 
be tragen  2700 u . 1300 cal/M ol. Die S tan d ard en tro p ie  des Gases b e trä g t 86,20 cal/°Mol, 
die B ildungsenthalpie A H °  =  6830 u. die Freie E nergie A F° =  30910 cal/M ol, die Mol
wärm e beim  D ruck N ull 30,80 cal/°M ol, alle bei 298,16° K . (J .  chem . P hysics 13. 547—53. 
Dez. 1945. W ashington, D. C., N a t. B ur. of S tan d ard s .) SCHÜTZA. 400

D. A. Crooks und  F. M. Feetham, Der D am pfdruck von P hthalsäureanhydrid. Der 
D am pfdruck  von P h th a lsäu rean h y d rid  w ird nach  M ENZ IB S  bzw. m it einem  einfachen 
H g-M anom eter von 30— 143° gemessen. D er D am pfdruck  des festen  A n h ydrids w ird dar
gestellt d u rch  log P  =  12,249 ± 0 ,0 0 5  — (4632 ±  18)/T u. d e r des fl. d u rc h  log P  =  
9,209 ± 0,002 — (3410 ± 4 4 ) /T . H ieraus ergeben sich  d ie Sublim ationsw ärm e zu 
143,05 ± 0 ,5 6  eal/g  u. die V erdam pfungsw ärm e zu 105,3X ±  1,S6 cal/g. D ie d irek te  calori
m etr. B est. der Schm elzw ärm e erg ib t 3 7 ,5 ± 0 ,8  cal/g . ( J .  chem . Soc. [London] 1946. 
899—901. O kt. M anchester, Im p. Chem. In d . L td .) SCHÜTZA. 400

W. S. Norman, Die Entwässerung von Ä thanol durch azeotrope D estillation. Gleich
gewichtswerte fü r  D a m p f und F lüssigkeit im  S ystem  Ä thanol-B enzo l-W asser. F ü r  d as Syst. 
A .-B zl.-W . w erden M essungen des G leichgew ichts D am p f-F l. vorgenom m en u. die 
E rgebnisse  d u rch  graph . A ufträgen  der A k tiv itä tskoeff. fü r  die 3 K om ponen ten  zusam m en
gestellt. D abei zeigt sich, d aß  in  den te rn . Gem ischen die A k tiv itä tsk o eff. de r beiden m it
einander n ich t m ischbaren  K om ponen ten  Bzl. u. W. e rh ö h t sind , w ährend  gleichzeitig 
der A ktiv itä tskoeff. fü r  A. e rn ied rig t is t. Diese E rgebnisse  sind  m it d er G leichung nach 
G IB B S -D u h e m  vereinbar. Z ur B erechnung des R ückflußverhältn isses u. der theoret. 
Bodenzahl einer E ntw ässerungskolonne fü r  A. w erden Verff. angegeben: Die Bodenzahl 
k an n  en tw eder d u rch  stufenw eise B erechnung von  B oden zu B oden oder nach  einem 
graph . Verf. e rm itte lt  w erden. Z ur B erechnung des M indest-R ückflußverhältn isses 
bei einer E ntw ässerungskolonne w ird ebenfalls ein  Verf. angegeben. (T rans. In s tn . chem. 
E ngr. 23. 66— 75. 1945.) “ H EN T SC H E L . 400

C. H. G. Hands und W. S. Norman, Die Entw ässerung von A llyla lkohol durch azeo
trope Destillation. (Vgl. vorst. Ref.) F ü r  d ie U nters, des G leichgew ichtes zw ischen Dam pf 
u. F l. in  Gem ischen aus 3 K om ponenten  im  te rn . azeo tropen  Syst. w erden Verff. nebst 
D estillations-V orr. beschrieben u. speziell auf die System e A l\y la \koho\-'W .-Trichloräthylen  
u. A lly lakohol-W  -Tetrachlorkohlenstoff angew andt. D ie experim en tellen  D a ten  fü r das 
Gleichgewicht D am p f-F l. können  en tw eder d u rch  graph . Verf. oder d u rch  B erechnung 
der A k tiv itä tskoeffizien ten  fü r die 3 K om ponen ten  nach g ep rü ft w erden, wobei bes. 
die A nw endung der A k tiv itä tskoeffiz ien ten  eine seh r strenge  K on tro lle  d er experim entell 
gefundenen W erte  liefert. In  dem  u n te rsu ch ten  Syst. (bei 760 m m ) sind  2 de r K om po
nen ten  m ite inander n ich t m ischbar, ab er jede einzelne is t  völlig m it d er d r i t te n  — dem  
A llylalkohol — m ischbar. Bei hohen Konzz. an  A llylalkohol is t  das te rn . Syst. hom ogen, 
bei n iedrigen Alkoholkonzz. b ilden sich 2 fl. Phasen. E s zeigt sich, d a ß  in nerha lb  des 
H om ogenitätsbereiches der A ktiv itä tskoeffiz ien t jeder n ich tm isch b aren  K om ponenten  
in  einem  B etrag  anst.eigt, d er ann äh ern d  d er Konz, d er an d eren  n ich t m ischbaren  K om 
ponente  im  fl. Gem isch p roportional g eh t, w ährend gleichzeitig d ie A k tiv itä t  des Alkohols 
e rn ied rig t w ird. Im  heterogenen Bereich is t  das K o n zen tra tio n sv erh ä ltn is  zw ischen den 
beiden n ich tm ischbaren  Fll. k o n sta n t u. gleich dem  V erhältn is im  D am pf fü r heterogene 
Gemische der beiden reinen K om ponenten . Die m itte ls  de r A k tiv itä tskoeffiz ien ten  
gefundenen G leichgew ichtsw erte fü r  D am pf u. F l. lassen sich fü r  die A nlage einer 
D estilliere in rich tung  zur E n tw ässerung  von A llylalkohol verw enden. W egen d er g ü n 
stigeren  Lage des te rn . G leichgew ichtes is t  T rich lo rä thy len  als d r i tte  S u bstanz  dem  
T etrachlorkohlenstoff vorzuziehen u. daher dieses Syst. ausführlicher u n te rsu ch t w orden. 
Z ur näherungsw eisen B erechnung lä ß t sich ein  graph. Verf. benu tzen , fü r  genauere  E r-
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m ittlungen  ist eine schrittw eise B erechnung fü r  jeden einzelnen Boden erforderlich. 
(T rans. In s tn . ehem. E ngr. 23. 76— 88. 1945.) HENTSCHEL. 400

W. S. Norman, Berechnungen fü r  den E ntw urf von Kolonnen zur azeotropen E n t
wässerung. (Vgl. vorst. Ref.) E s w ird gezeigt, daß m an bes. übersichtliche Beziehungen 
für das G leichgew icht zwischen D am pf u. F l. bei te rn . azeotropen System en erh ä lt, 
wenn m an die re la tiv en  F lüch tigke iten  von einem  P aa r der K om ponenten gegen das 
K onzentra tionsverhä ltn is dieser K om ponenten  in  der F l. graph . au fträg t. F ü r  die B e
rechnung des M indest-R ückflußverhältn isses in  einer azeotropen Entw ässerungskolonne 
wird ein einfaches Verf. angegeben, indem  m an oberhalb des Zulaufbodens stufenweise 
von Boden zu Boden die K onzentra tionsw erte  e rm itte lt. Die nach diesem Verf. gewonnenen 
Ergebnisse stim m en g u t m it dem graph . N äherungsverf., wie es in  den vorangehenden 
Mitt. b en u tz t w urde, überein. F ü r die Auswahl der d ritte n  Substanz gelten als w ichtige 
K riterien das M indest-R ückflußverhältn is in der E ntw ässerungskolonne u. die V ertei
lung des Alkohols zwischen d r itte r  Substanz u. W. im Abscheider. (T rans. In stn . chem. 
Engr. 23. 89— 92. 1945.) HENTSCHEL. 400

Augustin Boutaric und Paulette Berthier, Das Gesetz der Abnahme der Oberflächen
spannung von Lösungen m it größeren gelösten Molekülen als F unktion der Zeit. (Vgl. BOU
TARIC u. BERTHIER, C. 1939. I I . 2029.) Die zeitliche Änderung der O berflächen
spannung von Gallensalzen, Serum album in u. O valbum in wird in reinen u. gepufferten 
Lsgg. gemessen u. durch em pir. Form eln der G esta lt y — L  =  (y0— L )e^u tn d a rg este llt,d ie  
gegenüber d er frü h er verw endeten  Form el (1. c.) durch  Zusatz des E xponenten  n verall
gemeinert sind, n  v a riiert s ta rk  (zwischen 0 ,24  u. 1,13) m it der N a tu r u. K onz, des gelösten 
Stoffes, m it dem Ph der Lsg. u. der N a tu r der Puffersubstanzen, w ährend sich gleichzeitig a 
in um gekehrter R ich tu n g  än dert. Da auf diese Weise die Ä nderung von n  teilweise kom 
pensiert w ird, konnten  die früheren  Messungen, die nach kurzen M eßzeiten hin nicht
unter 2 Min. ausgedehn t w urden, wie in der vorliegenden U nters., bereits m it n =  1 be 
friedigend w iedergegeben werden. Bei Verfolgung der zeitlichen Ä nderung in w eiteren 
Grenzen n im m t n  aber n u r ausnahm sw eise so einfache W erte wie 1 oder y2 an  (letzterer 
W ert wurde von DOGNON u. GONGEROT, J .  Chim. physique Physico-Chim . biol. 40. 
[1943.] 127, angegeben). Diese K om pliz iertheit der zeitlichen Ä nderung d eu te t darau f 
hin, daß es sich bei ihr um einen kom plexen Vorgang handelt. Bei Serum album in-Lsgg. 
höherer Konz, (über 120 mg) wird sogar eine Zunahm e der O berflächenspannung m it der 
Zeit beobachtet, die um so rascher ist, je höher die Konz. ist. ( J . Chim. physique Physico- 
Chim. biol. 42. 117— 22. O kt./N ov./D ez. 1945. Dijon, Fac. des Sei., Labor, des phys. 
générale.) R e it z . 400

R. B. Dean und Hubert S. Loring, Die D iffu sion  organischer Ionen und die Beziehung 
nach Einslein-Sutherland. Um festzustellen, bis wie weit die Gleichung von E i n s t e i n  u . 
S u t h e r l a n d  auch fü r kleinere Teilchen G ültigkeit besitz t, haben Vff. die Diffusionskoeff. 
von 2 verhältn ism äßig  kleinen organ. Moll., näm lich Dinatrium-ß-glycerophosphat u. 
Dinatriumguanylat in  Pufferlsgg. gemessen. Bei Ggw. von H ilfselek tro ly ten  w ird der 
Grenzwert des Diffusionskoeff. u n te r  A usschaltung elektr. E infl. d u rch  entgegengesetzt 
geladene diffundierende Ionen berechnet. Aus den Verss. e rg ib t sich eine G ültigkeit der 
ElNSTEiNschen Beziehung (D =  R T /6 n  r]0 r N) bis herab  zum Mol.-Gew. von 140. 
(J. biol. Chemistry 157. 717— 21. F ebr. 1945. Stanford  U niv., Calif.) HENTSCHEL. 400 

Ernst Sehaaf und  Otto Reinhard, Über das adsorptive Verhalten von Aminosäuren. 
Zur Trennung von A m inosäuren d u rch  A dsorption untersuchen  Vff. das Verh. dieser 
Säuren gegenüber verschied, oberflächenakt. Stoffen u. stellen  die en tsprechenden A d
sorptionsisotherm en auf fü r den K onzentra tionsbereich  von m ol./50 bis m ol./5 . Sie be 
stätigen, daß fü r carbo m edicinalis als A dsorbens die A dsorption eine Funk tion  der K e tten 
länge is t  bei B eschränkung auf a lip h a t. neutra le  A m inosäuren (ITO, Bull, agric. 
chem. Soc. Ja p a n  6.[1930.] 13). F ü r andere Adsorbenzien tr if f t  dies n ich t zu ; bei Bleich
erde liegen die en tgegengesetzten  V erhältnisse vor. (Ber. d tsch . chem. Ges. 7 6 .1171—75. 
1/12.1943.) Sc h i p k e . 400

Robert Simha und Herman Branson, Theorie der Ketten-Copolymerisationsreaktion. 
Bei der K e tten  (K {-Copolymerisation werden 3 S chritte  gesondert b e trach te t: 1. A k ti
v ierung des M onom eren (M); 2. W achstum  des ak t. R adikals durch  Anlagerung von M u.
з. Stabilisierung der w achsenden K durch  A nlagerung von M oder Übergang in  poly-, 
mere D im ensionen. Jen se its  der Induktionsperiode soll ein bzgl. d er Konz, an  wachsenden 
K s ta tio n ä re r  Z ustand  vorliegen. Die G eschw indigkeitskonstanten  fü r K -W achstum
и.-A bbruch hängen von d er N a tu r der a k t. K -E nden u. der K-Zus. ab. Die Geschwindig
k e it der Ä nderung des M olverhältnisses der beiden verschied. M zueinander kann  durch 
die G eschwindigkeit von K -W achstum  u.-A bbruch ausgedrück t werden. Die Geschwindig
ke it u. G rößenverteilung wird zurückgeführt auf den  T yp  der ak t. K -E nden  A u. B,
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indem  fü r  jede  d er sieh  aus diesen beiden  T ypen  ergebenden 4 M öglichkeiten eine K o n 
s ta n te  e ingeführt w ird. Die K -Zus. g eh t h ie r hingegen n ich t ein . E s is t  schw ierig , auf 
G rund von M eßdaten  zw ischen dieser Theorie u. d er anderen  M öglichkeit zu en tscheiden , 
wo die G eschw indigkeiten n u r von d e r N a tu r  d e r beiden M ab hängen , un ab h än g ig  von 
per B eschaffenheit de r a k t. K -E nden . W eiter w erden B eziehungen au fgeste llt fü r die 
Inho m o g en itä t d er C opolym erenm ischung in  bezug au f ih re  Z us., fü r  die M olekülgrößen
verte ilung , fü r das du rch sch n ittlich e  M olgewicht u. fü r  die du rch sch n ittlich e  Zus. des 
Copolym eren als F u n k tio n  d e r Zus. de r übrig  bleibenden M. A to m arer H inw eis auf die 
B edeutung  d er Theorie fü r die E rscheinung  d er Gelbldg. bei V inyl-D ivinyl-C opolym eren. 
( J .  chem . Physics 12. 253—67. Ju n i  1944. W ash ing ton , H ow ard U niv ., Dep. of Chem. and 
Dep. of P hys.) WiECHERT. 400

Turner Alfrey jr. und G. Goldfinger, M echanismus der Copolym erisation. E s  w ird der 
M echanism us de r C opolym erisation  (I) von 2 M onom eren A u. B nach  d er M eth. von 
A b e r e ,  G o l d f i n g e r ,  M a r k  u . N a i d i u s  (Ann. New Y ork Acad. Sei. 44 . [1943.] 267) 
u n te rsu ch t betreffend  D urchschnittsgeschw indigkeit u. G rad d e r I. F ü r  d ie Bldg. u. das 
V erschw inden d er beiden  ak t. K erne A* u. B* w ird je  eine G leichung au fg este llt; fü r das 
K e ttenw achstum  4 G leichungen, en tsprechend  d er Bldg. von A — A*, A — B*, B —A* u. 
A —B*. Die Zus. des C opolym erisats u. d ie  V erte ilungsart d e r A nzahl d e r Subm olekül
g ruppen  im  C opolym erisat w ird ausgedrück t d u rch  das V erhältn is d er 4 K ettenw achs
tum sgeschw indigkeitskonstan ten  u. d u rch  die Konz, d er reagierenden M onom eren. Letztere 
B eziehungen sind allg. N a tu r u. unabhäng ig  von d e r A rt d er S ta rt-R k . u. des K e tten ab 
b ruches, insofern  d er D urchschnittspo lym erisationsgrad  hoch is t. ( J .  chem . Physics 12. 
205—09. J u n i  1944. Springfield, M ass., u. B oston, Mass.) W i e c h e r t .  400

Herman Branson und Robert Simha, Über die K in e tik  der M ischpolymerisation. 
K u rzer vorläufiger B erich t über die E rgebnisse einer q u a n tita tiv e n  A bleitung der kinet. 
D aten  u. der S tru k tu r  von M ischpolym eren nach  der Theorie d er d re iteiligen  (S tart-, 
F ortp flanzungs- u. A bbruch-R k.) K e tten reak tio n . ( J .  chem . Physics 11. 297— 98. Juni 
1943. W ashing ton , D. C., H ow ard U niv.) WALTER SCHULZE. 400

Turner Alfrey und Paul Doty, Statistische Therm odynam ik von Hochpolymeren- 
lösungen. I .  M itt. Theorie fü r  verdünnte Lösungen. Die th erm o d y n am . G rundgleichungen 
m it A bleitungen fü r M ischungsw ärm e u. M ischungsentropie w erden fü r  verd. Polym eren- 
lsgg. en tw ickelt, auf G rund w elcher auch  ein exp liz iter A usdruck fü r den osm ot. Druck 
u. dessen T em p era tu rabhäng igkeit bei derartigen  Lsgg. e rh a lten  w ird. ( J .  chem . Phy
sics 13. 77— 81. F ebr. 1945. B rooklyn, N. Y ., Po ly techn ic  In s t, of B rooklyn, Dep. of 
Chem.) W a l t e r  Sc h u l z e . 400

R. F. Boyer und R. S. Spencer, Thermische A usdehnung und Umwandlungseffekte 
zweiter A rt in  Hochpolymeren. I I .  M itt. Theorie. Vers. einer Theorie zur E rfassung  des 
M echanism us der gesam ten therm . A usdehnungseffekte, bes. der als U m w andlungseffekt 
zw eiter A rt bezeichneten anom alen A usdehnung auf der Basis, d aß  die Länge einer ge
gebenen P olym erenkette  m it de r Tem p. re la tiv  in v a rian t is t u. e rs t oberhalb  d er ,,Um- 
w andlungstem p. zw eiter A r t“ T m m erkliche re la tiv e  V eränderungen u . Verschiebungen 
von K e tten  u . K etteng liedern  in der L ängsrich tung  a u ftre ten  können , wohingegen be
n ach b arte  K e tten  seitliche V erschiebungen u. A bstandsänderungen  bei jeder Tem p. fast 
augenblicklich ausführen  können. In  der N achbarschaft von T m fü h rt  der langsam  ein 
gehende Längsfluß der K e tte n  zu den aus V ol.-T em p.-U nterss. bei H ochpolym eren be
k an n ten  Z eiteffekten , wohingegen oberhalb  T m der L ängsfluß schnell genug v e rläu ft, um 
T em pera turanstiegen  zu folgen u. zu anom al anw achsender th e rm . A usdehnung bei
zu trag en . Dabei w urde gefunden, daß  T m m it dem  Mol.-Gew. an ste ig t, dagegen m it 
ste igendem  W eichm achergeh. fä llt. O ftm als fä llt T m num er. m it dem  V ersprödungs
p u n k t T i ,  der das G ebiet d er hoehelast. D eform ation absch ließ t, nahezu  zusam m en, 
obgleich er grundsätzlich  von ihm  verschied, ist. Am deu tlich s ten  zeigt sich dies auch 
p ra k t. bei Polym eren m it re la tiv  niedrigem  M ol.-Gew.; w ährend T m, wie e rw ähn t, m it 
dem  Mol.-Gew. anste ig t, fä llt hierbei T b . ( J .  appl. Physics 16. 594— 607. O kt. 1945. Midland, 
Mich., Dow Chemical Co., Phys. Res. Labor.) WALTER SCHULZE. 400

R. S. Spencer und  R. F. Boyer, Thermische A usdehnung und  Umwandlungseffekte 
zweiter A rt in  Hochpolymeren. I I I .  M itt. Zeiteffekte. ( I I . vgl. vorst. R ef.) W ährend  bei 
der B est. der linearen  therm . A usdehnung von Polysty ro l sich bei ~ 8 2 °  ein „U m w and
lu ngspunk t zw eiter A rt“ (vgl. 1. c.) erg ib t, lassen die G leichgew ichts-Volum en T em pera
tu rk u rv en  zwischen 20 u. 140° desselben M aterials keine U m w andlungserscheinungen 
erkennen , so daß  es sich m ith in  ta tsäch lich  bei den „U m w andlungen zw eiter A rt“  um 
keine w irklichen therm odynam . U nste tigke iten  u. G leichgew ichtseffekte h an delt, 
sondern  um  G eschw indigkeitseffekte. Der k ub . therm . A usdehnungskoeff. im  Gleichgew icht 
ergab sich dabei fü r Polystyrol, von P robe zu Probe schw ankend, zu ca. 4 ,5 3 -1 0 -1  je  °.
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Bei rasch  genug verlaufenden E rw ärm ungen, wie z. B. bei n. E rw ärm ungsgeschw indig
ke iten  u n terha lb  des U m w andlungspunktes oder etw as höheren beim  oder oberhalb 
desselben, e rg ib t sich ein W ert von 2 ,7 -IO-4  je °. Dem nach m uß m an annehm en, d aß  bei 
der therm . A usdehnung von Polystyrol zwei verschied. M echanismen m it verschied. Ge
schw indigkeitskonstan ten  teilhaben. ( J . appl. Physics 17. 398— 404. Mai 1946. M idland, 
M ich., Dow Chemical Corp., Phys. Res. Labor.) WALTER SCHULZE. 400

William D. Harkins, Eine allgemeine Theorie über den Reaktionsort bei der Em ulsions
polym erisation. Vorläufige M itt. zu der C. 1948. I I .  569 referierten  ausführlichen A rbeit. 
( J .  ehem . Physics 13. 381—82. Sept. 1945. Chicago, Ul., Univ.) W. BROSER. 400

Walter H. Stoekmayer, Theorie der Molekülgrößenverteilung und der Gelbildung bei 
verzweigten Polymeren. Die M olekülgrößenverteilung verzw eigter Polym ere w ird s ta tis t .- 
m echan. berechnet. D abei werden die E rgebnisse, die F l o r y  (C, 1943. I. 1144) auf Grund 
spezieller A nnahm en erh ie lt, b estä tig t. D anach tre ten  bei einem  gewissen A usm aß der Rk. 
p lötzlich  sehr große verzweigte Moll, auf, wobei das R eaktionsgem isch ge la tin iert (Gel
pu n k t). E s w ird gezeigt, daß  dieser Ü bergang Flüssigkeit-G el in Analogie zur K onden
sa tio n  eines g esä tt. D am pfes gesetzt w erden kann. E s w ird auf die B edeutung dieser 
U nters, fü r die V iscositäts-M olekülgrößenbeziehung bei verzw eigten Polym eren h inge
wiesen. ( J .  ehem . Physics 11. 45—55. Febr. 1943. New Y ork, Columbia Univ.)

W . BROSER. 400
E. W . R. Steaeie und D. J. LeRoy, Die Polymerisation des Äthylens, photosensibilisiert 

durch b^P yC adm ium -Atom e. Mit Cd-D am pf gesä tt. Ä thylen  w ird bei D rucken zwischen 
ca. 10 u. 450 mm Hg u. Tem pp. etw as un terh a lb  300° m it einer C d-R esonanzlam pe von 
überw iegender W irksam keit der kurzwelligen Resonanzlinie 2288 A b estrah lt. D urch 
geeignetes F ilterg las kon n te  auch vergleichsweise m it der anderen , 3261, e ingestrah lt 
w erden. Bei zirkulierendem  sowie einm aligem  U m lauf u. auch im  s ta t. Vers. w urden 
die R eaktionsprodd. d u rch  frak tio n ierte  K ondensation  bzw. D est. gruppenw eise g e trenn t 
u. w eiter analysiert, gleichzeitig de r D ruckabfall beobachtet. D erselbe is t  um so größer, 
verglichen m it der C2H 2-Bldg., je  höher der C2H4-A nfangsdruck ist;, ein D ruckanstieg  
(wie bei der H g-sensibilisierten R k.) w ird anfänglich n ich t beobachtet. Die A nfangs
geschw indigkeit d er Acetylenbldg. n im m t zunächst, unabhängig  von den A nfangs
bedingungen, zu u. wird k o n stan t auf einem um so niedrigeren E ndw ert, je  geringer der 
A usgangsdruck des C2H 4 ist. C2H 2 u. H 2 en tstehen  in  wesentlich geringerer Menge als 
Butylene zusam m en m it etw as H ex “n u. höheren Olefinen, deren jeweiliger A nteil durch 
Brom ierung u n tersu ch t w ird ; kein M ethan u. Propylen . E inerseits zeigte ein Vers. m it 
A3261, d aß  das A cetylen fast ausschließlich von der A2288-Rk. h e rrü h rt, wie auch m it 
A 3261 p rak t. keine Polym erisation  gefunden w urde. A ndererseits wird geschlossen, 
daß sein geringeres A uftreten  gegenüber den genannten  Olefinen darauf zurückzuführen 
ist, daß als erste  S ch ritte  in  e rster Linie die R kk. C dÜ Pj) -f- C2H 4 =  C d(1S0) -f- C2H S +  H 
oder Cd( 1P 1) C 2H 4 =  C d(1S0) - f  C2H 4* m it nachfolgender Polym erisation un ter 
Eingreifen freier R adikale u. H -A tom e nach der A rt H  -j- C2H 4 =  C2H 5, C2H 4 -f- C2H 5 =  
C4H 9, C2H 4 -j-C 4H 9 =  C6H 1s u s w . w ahrscheinlich sind. ( J .  ehem. Physics 10. 22— 34. 
Jan . 1942.) ÄHRENS. 400

J . Valyi, A. G. Janssen und H . Mark, Die Molekülgrößenverteilung vernetzter Poly
styrole. E s w erden M ischpolym erisate von Styrol m it 10, 25, 100, 1000% 0 p .p '-D iiso- 
propenyldiphenyl (I) hergestellt. E s ergab sich, daß  Proben, die m ehr als 300°/oo I e n t '  
h ielten, unlö'sl. waren. V o n den lösl. Polym eren w urden durch  F rak tion ierung  die M olekular
gew ichtsverteilungskurven e rm itte lt, wobei sich herausstellte , daß  m it steigendem  Anteil 
an  I sich das G ew ichtsdurchschnittsm olekulargew icht nach größeren, das häufigste Mol.- 
Gew. nach kleineren  W erten  verschiebt u. die K u rv e  flacher wird. — p.p '-D iisopropenyl- 
diphenyl, C18H 18, K p .1>5 170° (subl.), F . 173— 177°. ( J .  physie. Chem. 49. 461— 71. Sept.
1945. B ooklyn, N. Y ., Po ly techn . In s t.)  W . B r o s e r . 400

Artur V.Tobolsky und Henry Eyring, Mechanische Eigenschaften polym erer Materialien. 
Q ualita tiv  verhalten  sich N ylo n  u. ähnliche Fasern, natü rlicher u. künstlicher K autschuk (I), 
Muskelgewebe usw. sehr ähnlich. E s h andelt sich  um  Kettenpolymere  m it prim . chem. u. 
sek. VAN d e r  W AALS-Querverbb., dazw ischen frei bewegliche A bschnitte , also eine quasi- 
fl. S tru k tu r. In  den  entw ickelten  Gleichungen w ird d er Grad der Spannung d er prim . u. 
sek. B austeine  des N etzw erkes ausgedrück t durch  mol. E igg., wie z. B. die Anzahl der 
Q uerverbindungen. Auf G rund dieser Beziehungen w erden verschied. Sonderfälle be
tra c h te t ,  so das N achlassen der Spannung innerhalb  des M aterials bei ko n stan t gehaltener 
D ehnungslänge, das K riechen von I un ter Einw . einer kon stan ten  L ast, die NEWTONsehe 
Ström ung beim  Pressen von I durch  R öhren, die W ärm eentw . in  I durch  period. K raft- 
einw ., das Z erbrechen von Baumwollfäden  bei k o n stan te r Temp. als Funk tion  der K ra ft. 
(J. ehem. Physics 11. 125—34. März 1943. Princetow n, N. Y., Univ.)

W i e c h e r t . 400
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D 2. Präparative organische Chemie. Naturstoffe.
E . D. Hughes, Substitu tion . V ortrag . Allg. G rundzüge der a lipha tischen  S u b s titu tio n ; 

h isto r. Ü berblick, verschied. T ypen  de r S u b s titu tio n  (1. dissym m . oder h e te ro ly t. Spal
tu n g , a) nucleophil, b) e lek tro p h il; 2. sym m . oder hom olyt. Spaltung), D u a litä t des 
M echanism us nucleophiler S ub stitu tio n en  (einstufig-zw eistufig). A nw endung d er allg. 
Prinzip ien  auf die ste r. H inderung , WAGNERsche U m lagerung, A nionotropie, WALDEN- 
sche U m kehrung, C arbonsäureveresterung  u. H ydro lyse , a ro m a t. S u b s titu tio n , Eli- 
m inierungs-R kk., R e a k tiv itä t  als F u n k tio n  des M echanism us. (J .  chem . Soc. [London] 1946. 
968— 79. O k t.) R e i t z . 408

W. E . Bachmann und W. S. Struve, Die A rndt-E istert-Synthese. D as von A r n d t  u. 
EISTERT (C. 1935.1. 1683) angegebene Verf. zu r Ü berführung  von C arbonsäuren  in  ihre 
nächsthöheren  H om ologen oder deren  D erivv. ve rläu ft im  G egensatz zu an d eren  M etho
den  über n u r drei S tu fen : 1. U m w andlung d er A usgangssäure in  ih r  C h lo rid ; 2. Um setzung 
des C hlorids m it D iazom ethan zum D iazoketon ; 3. W OLFFsche U m lagerung des Diazo- 
ketons, wobei u n te r  N 2-A bspaltung in  Ggw. von  W . die n ächsthöheren  C arbonsäuren, in 
Ggw. von A lkoholen deren  E ste r, in  Ggw. von A m inen die C arbonam ide en ts teh en :
1. R —COOH -j- SOCl2 ->■ R —CO—CI; 2. R —CO— CI +  2 C H 2N 2 -v  R —CO—CHN2 - f  
CH 3C1 -f- N 2; 3. R — CO—C H N 2 +  H O H  -> HOOC—CH„— R  +  N 2. D as Verf. h a t  sich, 
wie sein G egenstück, de r CüRTlÜSsche A bbau, als „ ideale  L ab o ra to riu m sm eth .“  erwiesen, 
d a  es in  allen 3 S tufen  a n  e i  n e m Tage d u rch fü h rb a r is t, im  allg. g u te  A usbeu ten  liefern 
u. auch auf viele Ausgangsstoffe anw endbar is t, die andere , sonst s tö rende  G ruppen  en t
ha lten  (N 0 2, CO u. a .); D icarbonsäuren  lassen sich an  beiden E n d en  „hom ologisieren“ , 
usf. Die p ra k t. A usführung w ird d u rch  V orschriften  u. Beispiele e r lä u te r t, die sich an die 
ausführliche B eschreibung d u rch  ElSTERT anlehnen (vgl. C. 1941. II. 2075), ab er durch 
neuere A nw endungsfälle (insgesam t 75) u. eigene E rfah ru n g en  d er Vff. e rgänzt sind. 
(Org. R eactions 1. 38— 62. 1942.) E is te r t .  416

A. G. Caldwell und E . R. H. Jones, Die Darstellung und die bakteriostatischen Eigen
schaften einiger von C itral abgeleiteter A m ine. Die aus C itral u. a lip h a t. oder cycloaliphat. 
Am inen erhältlichen  A ldim ine lassen sich m it RANEY-Ni/H2 (I) leich t zu den  g esä tt. sek. 
Am inen hydrieren . C yclohexylcilralaldim in  (II) k an n  in  zwei S tu fen  h y d rie rt werden. 
In  Cyclohexan e rh ä lt m an C yclohexylcitronellylam in  u . in  M ethanol d a rau s  oder aus n  
Cyclohexyltetrahydrogeranylamin. Die U V -A bsorptionsverhältn isse d er A ldim ine ähneln 
seh r denen de r betreffenden  A ldehyde. Die b a k te rio s ta t. A k tiv itä te n  de r A m inchlor
h y d ra te  liegen in  derselben G rößenordnung wie d ie d er ge rad k e ttig en  A m inchlorhydrate.

V e r s u c h e :  Tetrahydrogeranylam in, aus C itra loxim  m it R A N E Y -N i/H 2 (I) in 
am m oniakal. A. bei 100° u. 140 a tü  in  12 S tdn ., F l., K p .6 60—61°, n n 16 =  1,4382 (60% 
A usbeute); Chlorhydrat, C10H 24NC1, P la tte n  aus A ceton-L eich tbenzin , F . 104— 105°. — 
Bis-(tetrahydrogeranyl)-amin, neben v o rst., F l., K p .5 140°, n n 16 — 1,4516 (30% ); Chlor
hydrat, K rysta lle , F . 140— 141°. — n -B utylcitra la ld im in , Ci4H 25N , aus C itral u. n-Butyl- 
am in , 3 S tdn. bei 0°, F l., K p .4 97— 98°, nD18 =  1,4879, U V -A bsorp tionsm axim um  2400 A, 
log e =  4,35. — n-Butyltetrahydrogeranylam in  ( n-B utyl-3 .7 -d im ethyloctylam in), C iiH 31N, 
aus vorst. m it I  in  M ethanol bei 120° u. 140 a tü  in  9 S td n ., F ., K p .4 90— 92°, nD20 =  
1,4384; Chlorhydrat, C14H 32NC1, K ry sta lle  aus A ceton oder Ä th y lace ta t, F. 196— 197°. — 
N-C yclohexylcitralaldim in  (II), C16H 27N, aus C itral u. C yclohexylam in wie oben, FL, 
K p .4 125°, nD15 — 1,5101, U V -A bsorptionsm axim um  2390 u. 2490 Ä, log e =  4,34 (70% ). 
— C yclohexyltetrahydrogeranylamin (Cyclohexyl-3.7-dim ethyloctylam in) (III), C16H 83N,aus 
vorst. m it I in  M ethanol bei 120° u. 140 a tü  in  7 S td n ., FL , K p .4 103°, n n 20 =  1,4612; 
Chlorhydrat, C36H 34NC1, K ry sta lle , F . 153— 153,5°. — C yclohexylcitronellylam in (Cyclo- 
hexyl-3.7-dim elhylocten-6-ylam in), C16H 3lN, aus I I  in  Cyclohexan m it I  bei 100° u. 90 a tü  
in  10 S tdn ., FL, K p.4 112— 113°, n n 16 == 1,4780; Chlorhydrat, CleH 32NCl, M ikrokrystalle  
aus A ceton-L eich tbenzin , F. 125— 126°. G ibt m it I in  M ethanol I I I ,  bei der Ozonolyse in  
Eisessig A ceton (nachgewiesen als 2.4-D initrophenylhydrazon, F . u. M isch-F. 123— 124°). — 
N .N -D i-n-bulyl-3.7-dim ethylocta-1.3.6-trienylam in, C18H 33N, aus C itral u. D i-n-bu ty lam in , 
2 S tdn . bei 0°, hellgelbes 01, K p .4 144— 145°, nD20 =  1,5 129, U V -A bsorp tionsm axim a bei 
2820 u. 2920 Ä, log e =  4,37. — N .N -D i-n-butyltetrahydrogeranylam in (D i-n-butyl-3.7-di- 
m ethyloctylam in), C18H 39N, aus vorst. m it I  in  M ethanol bei 120“ u. 140 a tü  in  14 S td n ., FL, 
K p  4 116— 117°, nD18 =  1,4431. ( J .  chem . Soc. [London] 1946. 597— 99. Ju li. L ondon  SW  7, 
Im p. Coll. of Sei. and  Technol.) K . F a b e r . 588

Charles D. Hurd und Charles H. Rector jr., Chloracetoncyanhydrin und verwandte 
Verbindungen. Chloracetoncyanhydrin (I) w ird in  g u te r A usbeu te  aus C hloraceton u. C yan
w asserstoff e rhalten . Die R kk. von I  m it HCl zu ß-Chlor-a-oxyisobuttersäure  (II), m it 
M ethanol zu I I -M ethylester, m it A cetanhydrid  oder K e ten  zu ß-Chlor-a-acetoxyisobulyro- 
nitril, m it SOCl2 in  P y rid in  zu ß-C hlor-a-methylacrylonitril (III) u. die Zers, d u rch  D est.
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bei A tm osphärendruck  oder beim  Ü berleiten  über A120 8 bei 350° w erden beschrieben . 
Aus I I I  w erden d u rch  H ydrolyse bzw. Alkoholyse ß-Chlor-a-methylacrylsäure (IV) u . ih r  
M ethylester hergeste llt.

V e r s u c h e  (A usbeuten in  K lam m ern): Chloracetoncyanhydrin  (I), aus trockenem  
C hloraceton u. wasserfreiem  HCN in Ggw. von wenig wss. KCN-Lsg., F l., K p .20 108— 110°, 
n n 20 =  1,4520 (87— 90% ). Z erfällt beim  D estillieren bei 760 mm oder Ü berleiten  über 
A120 3 bei 350° in  C hloraceton. — ß-Chlor-a-oxyisobultersäure  (II), aus I  m it konz. HCl,
2 Tage bei 20°, d an n  10 S tdn. R ückfluß , K ry sta lle  aus Bzl., F . 109— 110° (62% ). -*• 
ß-Chlor-a-oxyisobuttersäuremethylester, C6H 90 3C1, aus I  u. M ethanol m it konz. H 2S 0 4, 
16 S tdn. R ückfluß , ö l ,  K p. 188— 190°, n D20 =  1,44 40, D .2g =  1,2295 (54% ). Bei kürzerer 
R eaktionszeit daneben  ein n ich t iden tifiz iertes P rod ., N adeln  aus W ., F . 126,5— 127,4“ 
(gefundenes CI 36,14 u. 36,28% ), das m it Säure in  I I  übergeht. — ß-Chlor-a-acetoxyisobuty- 
ronitril, C6H 80 2NC1, aus I  m it K eten  oder A cetanhydrid  in  Ggw. von wenig H 2S 0 4, F l., 
K p .j, 107— 108“, n D23 =  1,4390, D . |5 =  1,191 (70—75% ). — ß-Chlor-oi-methylacrylsäure- 
nitril (III), C4H 4NC1, aus I in  wasserfreiem  P y rid in  m it SOCl2, 12 S tdn. bei 0“, d ann
3 Stdn. bei 80— 85°, F l., K p. 127— 129®, nD20 =  1,4592. D aneben e n ts te h t eine F l., 
Kp. 160— 162°, K p .le 55— 60°, rin20 =  1,4568, vielleicht k o n stan t sd. Gemisch von I I I  
m it a.ß-D ichlorisobutyronitril. I I I  g ib t m it Ozon E ssigsäure, nachgewiesen als p-Nitro- 
benzylester (F. 73— 74°). — ß-Chlor-a-methylacrylsäure (IV), C4H E0 2C1, aus I I I  m it konz. 
HCl, lange N adeln  aus W ., F . 58 ,0— 58,5°. — ß-Chlor-a-methylacrylsäuremethylester, aus 
I I I  m it M ethanol in  Ggw. von H 2S 0 4, 3 Stdn. R ückfluß , F l., K p . 141— 143“, n D20 =  
1,4562. — ß-Chlor-oi-acetoxyisobuttersäuremelhylester, C ,H 110 4C1, aus II-M ethylester m it 
K eten  in  Ggw. von wenig H 2SÖ4, F l., K p .13 91— 92°, nD21 =  1,4380. G ibt bei der Pyrolyse 
bei 500° IV -M ethylester, ebenso m it SOCl2 in  trockenem  Pyrid in , ab er n ich t m it SOCl2 
allein, POCl3, PC16 oder ak tiv iertem  A120 3 bei 250— 350°. (J . org. C hem istry 10. 441— 48. 
Sept. 1945. E v an sto n , 111.) K . F a b e r . 681

C. W. Ferry, J. S. Buek und R. Baltzly, 4.4'-D iam inodiphenylsulfon. Die D arst. von 
4.4'-D iaminodiphenylsulfon  (I) erfo lg t aus p-A cetam inobenzoIsulfinsäure (II) u. 4-Chlor- 
nitrobenzol (III) über p -N itro-p '-acety lam inodiphenylsulfon (IV), das m it SnCl2 +  HCl 
un ter A bspaltung von CHgCOOH zu I  red. wird. — E ine Suspension von 155 g I I  in 
320 g W. w ird m it 31,5 g N aO H  in  125 cm3 W . neu tra lisiert. A usbeute des Na-Salzes 
107—124 g. 48,5 g des N a-Salzes von I I  +  60 cm 3 e iner Lsg. aus 75 cm3 Äthylenglykol 
u. 120 cm3 C arbitol w erden m it 31,5 g I I I  versetz t u. 3%  Stdn. bei 141— 143° erh itzt. 
Nach Abkühlen w erden dem  Gem isch 20 cm3 W. zugegeben, der Nd. in 250 cm 3 A. gelöst, 
beim Abkühlen k ryst. IV  a u s; A usbeute 32—33 g, F. 226—228°. — Zu einer Lsg. aus 
300 g SnCI2- 2 H 2Ö in  300 cm 3 konz. HCl w erden 96 g IV u n te r K ühlen  e ingerührt u. 
2 Stdn. auf dem  D am pfbad e rh itz t. N ach A bkühlen w ird der Lsg. 1,35 L iter 40% ig. N aOH 
u. 1,5 kg Eis zugegeben, Tem p. 10°. Das rohe Am in w ird aus A. u m k ry s t.; A usbeute 
an I  55—57 g, F . 176“. (Org. Syntheses 22. 31—34. 1942.) TROEIM OW . 1250

C. F. H. Allen und J- W. Gates jr., o-n-Butoxynitrobenzol. Die D arst. erfolgt aus
o-Nitrophenol u. n -B utylbrom id. — E in  Gemisch von 28 g o-N itrophenol, 30 g n-B utyl- 
brom id, 28 g K 2C 0 3 u. 200 cm 3 A ceton w ird 48 S tdn. u n te r R ückfluß erw ärm t. N ach 
A btreiben des A cetons w erden 200 cm 3 W. zugegeben u. das Gemisch 2m al m it 100 cm 3 
Bzl. ex trah ie rt. D er E x tra k t  w ird m it 10% ig. NaOH-Lsg. gewaschen u. o-n-B utoxy - 
nitrobenzol im V akuum  d est., K p .j 118— 121°, K p .2 126— 129“, K p .19 171— 172°; Aus
beute 29— 31 g. — N ach gleicher M eth. können hergeste llt w erden: m -n-B utoxynitro
benzol, K p .2 120— 124°; p-n-Butoxynitrobenzol, K p .j 150— 154°; p-Isopropoxynilrobenzol, 
K p.760 283—286; o-n-Hexoxynitrobenzol, K p .j 145— 148; p-n-Hexoxynitrobenzol, K p.s 170 
bis 174°. D urch R ed. m it RANEY-Ni werden aus den A lkoxynitrobenzolen die entsprechen
den A lkoxyaniline e rh a lten : m -n-B u toxyan ilin , K p .2 120— 124°; p-n-B u toxyan ilin , 
K p.5 135— 138°; p-Isopropoxyanilin , K p .20 145— 147°; p -n -H exoxyan ilin , K p.j 155—158°. 
(Org. Syntheses 2 5 . 9— 11.1945.) TROEIMOW. 1260

W. W. Hartman und H. L. Silloway, 2-Amino-4-nitrophenol. Die D arst. erfolgt durch 
Red. von 2.4-D initrophenol. — Zu 300 g 2.4-D initrophenol in  2,5 L iter W . werden u n te r 
R ühren  600 g N H 4C1 u. 100 cm 3 28% ig. N H 4OH zugegeben u. das Gemisch bis 85° e r
w ärm t. N ach A bkühlen auf 70° w erden 700 g N a2S in Mengen von 100 g zugegeben, 
15 Min. bei 85° e rw ärm t u. heiß filtriert. Am nächsten  Tag werden die ausgeschiedenen 
K rysta lle  g e tren n t, in  1,5 L ite r heißem  W . gelöst u. die Lsg. m it 100 cm 3 Eisessig a.n- 
gesäuert. Das nach dem  A bkühlen ausk ryst. 2-Amino-4-nitrophenol wird 7 S tdn. im 
V akuum  getrocknet. N ach U m krystallisieren aus heißem  W . F. 142— 143°; A usbeute 
147— 153 g. (Org. Syntheses 2 5 . 5— 7. 1945.) TROEIM OW . 1260

H. E . Ungnade und E . F. Oswoll, 3-Brom-4-oxytoluol. Die D arst. erfolgt durch  Zers, 
von 3-Brom -toluol-4-diazonium sulfat. — 75 g 3-Brom -4-am inotoluol w erden m it einer

101*
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heißen  Lsg. von  72 cm 3 konz. H 2S 0 4 in  200 cm 3 W. v e rsetz t, au f 15° abgek ü h lt u. 
180 g E is zugegeben. Das ausgeschiedene A m insulfat w ird bei 75° d u rch  Z ugabe von 
32,2 g N a N 0 2 in  88 cm 3 W . d iazo tie rt u. d an n  zum  Gem isch 300 g k a lte s  W ., 3 g H arnstoff 
u. 300 g E is zugegeben. Die Zers, der D iazonium lsg. erfo lg t durch  Z ugabe derselben zu 
einer heißen (130— 135°) Lsg. von 150 g N a2S 0 4 in  200 g konz. H 2S 0 4 u. 100 cm 3 W ., die 
D est. w ird  nach  Z ugabe von 200 cm3 W. fo rtg ese tz t bis die D estilla tm enge 200 cm3 
b e trä g t. D as D estilla t w ird  m it Ae. e x tra h ie r t, das Phenol m it 10% ig. N aO H  ab g etren n t, 
(las P heno lat m it konz. HCl zers. u. das Phenol in  Ae. aufgenom m en. N ach  A btreiben 
des Lösungsm . w ird das b raune  ö l  im  V akuum  dest., K p .20 102— 104°; A usbeute  60—69 g. 
(Org. Syntheses 23. 11— 13. 1943.) TROFIMOW. 1266

R. C. Fuson, E. C. Hornung, S. P. Rowland und  M. L. Ward, M esitylaldehyd. Die 
D arst. von M esitylaldehyd  e rfo lg t d u rch  E inw . von  Zn(CN)2 au f M esitylen in  Ggw. von 
HCl u. A1C13. — In  ein  G em isch von  102 g M esitylen, 147 g Zn(CN)2 u. 400 cm 3 T etra 
ch lo rä th an  w ird HCl b is zur völligen Auflsg. im  Zn(CN)2 e ingeleite t u. d a n n  u n te r  E is
kühlung  293 g A1C13 zugegeben. D as R eaktionsgem isch  w ird  2%  S tdn . bei 67— 72° ge
h a lten  u. nach  A bkühlen m it salzsaurem  E isw asser zerse tzt. N ach  S teh en  über N acht 
w ird das Gem isch 3 S tdn . u n te r  R ückfluß gekocht, die organ. S ch ich t m it 150 cm 3 10%ig. 
N a2C 0 3-Lsg. gewaschen u. m it D am pf d estillie rt. Die e rsten  800— 900 cm 3 sind reines 
Lösungsm ., das w eitere D estilla t w ird  m it 500 cm 3 Bzl. e x tra h ie r t  u. M esitylaldehyd  im 
V akuum  destillie rt. K p .le 118— 121°, A usbeute  95— 102 g. (Org. Syntheses 23. 57—60. 
1943.) TROFIM OW . 1535

R. B. Woodward, Oxybenzaldehyd. Die D arst. erfo lg t d u rch  R ed. von m -Nitrobenz- 
a ldehyd  u. D iazotierung des gebildeten  m -Am inobenzaldehyds  (I). — Zu e iner gekühlten
Lsg. von 450 g SnC l2-2H 20  in  600 cm 3 konz. HCl w erden bei 5° 100 g m -Nitrobenz-
aldehyd  zugegeben. N ach  B eendigung der s tü rm . R k . w ird  die ro te  Lsg. gek ü h lt u. die 
gelbrote  P aste  von I u. SnCl4 g e tren n t. — E ine Suspension von  I  in  600 cm 3 konz. HCl 
w ird m it 46 g N a N 0 2 in  150 cm 3 W . d iazo tie rt u. d as ro tb rau n e  D iazonium salz aus- 
k ry s t. u. m it 1,7 L ite r sd. W . zersetzt. Die Lsg. w ird m it K ohle b eh an d e lt u. m-Oxybenz- 
aldehyd  ausk rysta llisiert. H ellb raune K ry sta lle  aus Bzl., F . 99— 101°; A usbeute  41—45 g. 
(Org. Syntheses 25. 55—58. 1945.) " TROFIMOW. 1542

A. H. Ford-Moore und H. N. Rydon, Die Darstellung von 0- und  p-Nitroacetophenon. 
Zwei M ethoden zur bequem en D arst. größerer M engen von  o- u. p-Nitroacetophenon, aus
gehend vom  P henylm ethylcarbinol (I) bzw. Äthylbenzol (II), w erden beschrieben. — Durch 
N itrie rung  von I in  E ssigsäureanhydrid  -f- wenig H 2S 0 4 m it rauchender H N 0 3 bei Raum- 
tem p . e rh ä lt m an  ein öliges Gem isch (UI) von 0- u. p-N itrophenyläthylacetat. Die p-Verb., 
a-(4-Nitrophenyl)-äthylacetat, C10H UÖ4N , scheidet sich d a rau s  teilweise ab. Aus PAe. 
Prism en, F . 54— 55°. — D as restliche Gem isch i n  w ird m it A. -j- konz. HCl verseift. 
K olonnendest. e rg ib t zwei F rak tio n en : K p .2 125— 140° (IV) u. K p .2 145— 155° (V). Die 
Ü berprüfung des R einheitsgrades an  o- bzw. p-V erb. geschieht d u rch  B eobachtung  der 
Brechungsindices. W eitere F rak tion ie rung  von  IV u. V fü h r t  zu den  re inen  Isom eren:
o-Nitrophenylmethylcarbinol, C8H 90 3N, viscoses, gelbes Öl von  süßem  G eschm ack, K p .3 131 
bis 133°, nD20 =  1,55 1 7. p-Nitrobenzoat, C15H 120 6N 2, aus A. b laßgelbe N adeln , F . 145 
bis 146°. — p-Nitrophenylmethylcarbinol, süß  schm eckendes, viscoses, gelbes Öl, K p .4 161 
bis 163°, nD20 =  1,56 21. p-Nitrobenzoat, aus A. B lättch en , F . 138®. — O xydation  von IV 
m it N a2Cr20 7 +  H 2S 0 4 fü h r t  (nach B enzolextraktion) zum  o-N itroacetophenon (R einheits
grad  80% ), K p .4 134— 135°. — Reines p-Nitroacetophenon  w ird bei der O xydation  von V 
(analog IV) erhalten . A us M ethanol K rysta lle , F . 79—80°. — E in  N itrierungsvers. von 
a-P henyläthylchlorid  m it rau chender H N 0 3 bei — 10° verlief u n te r  Cl2-E ntw . u. gab 
<x-{4-Nitrophenyl)-äthylnitrat, C8H 80 5N 2, aus A. rechteckige B lä ttch en , F . 50°. — Die 
N itrierung von II wird m it H N 0 3 -f- H 2S 0 4 bei 25— 30° m it anschließendem  E rh itzen  auf 
dem  W asserbad ausgeführt. Die F rak tion ie rung  der e rh alten en  P rodd . lie fert in guter 
A usbeute o-Nitroäthylbenzol (VI) (K p.4 87—89°, nD15 =  1,5388) u. p-Nitroäthylbenzol (VU) 
(K p.4 102— 104°, nD15 =  1,5459) sowie wenig 2.4-D initroäthylbenzol (VTU) (K p .8 148 
bis 150°). — VI u. VII können m it N a -te r t.-B u ty la t u. te r t .-B u ty ln itr i t  g u t oxim iert 
werden. Man erh ä lt o-Nitroacetophenonoxim  (IX) (aus M ethanol K ry s ta lle , F . 117°) bzw. 
p-Nitroacetophenonoxim  (X) (aus M ethanol K rysta lle , F . 174°). — Die analog d urchgeführte, 
ab er weniger g la tt  verlaufende O xim ierung von VIII gab 2.4-D initroacetophenonoxim  (XI) 
au s A. K ry sta lle , F . 121°. — Die H ydro lyse  von IX bzw. X d u rch  K ochen m it verd . H 2S 0 4 
u. anschließende C hloroform extraktion  liefert d an n  0- bzw. p-Nitroacetophenon (K p .3 129°, 
F . 23° bzw. K p .li5 138°, F . 80°). — Bei gleicher B ehandlung  gab XI 2.4-Dinitroaceto- 
phenon, C8H 80 6N 2, K p.7 192°, aus M ethanol K ry sta lle , F . 41—42°. Bei seiner B rom ierung 
in  E ssigsäure e rh ä lt m an co-Brom-2.4-dinitroacetophenon, C8H 50 5N 2B r, aus M ethanol 
K rysta lle , F . 90— 91°. — o-Nitroacetophenon (nach  d er klass. A cetessigesterm eth. d a r 
gestellt) k an n  durch längere A bkühlung  auf — 70° zum  K rysta llisie ren  geb rach t w erden,
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F. 24,5°. Semicarbazon, C9H 10O3N4, aus verd. E ssigsäure K rysta lle , F . 208— 210°. 2.4-Di- 
nitrophenylhydrazon, C14H u 0 6N5, aus Eisessig K rysta lle , F . 168— 170°. (J .  ehem. Soc. [Lon
don] 1946. 679— 81. Aug. Porton , Salisbury, Defence E xperim ental S ta t.) H e n k e l . 1577 

Wilson G. Langley, 2.5-Dinitrobenzoesäure. 5-N itro-2-am inotoluol (I) wird m it Ca r o - 
scher Säure zu 2-Nitroso-5-nitrotoluol (II) oxydiert, das anschließend m it K 2C r0 7 -f- H 2S 0 4
2.5-Dinitrobenzoesäure (III) erg ib t. — D arst. von II. Zu einer Suspension aus 50 g I u. 
e iskalter Lsg. von 200 cm 3 konz. H 2S 0 4 in 50 cm 3 W. w ird u n te r  R ühren  CAROsche Säure 
(175 cm 3 konz. H 2S 0 4 +  300 g K 2S20 8 -f- 900 g E is +  300 cm 3 W.) zugegeben, bis 40° 
erw ärm t u. nach 1 Stde. noch 100 g K 2S20 3 zugefügt. N ach 2 S tdn. wird m it W. auf 
4 L iter verd ., der Nd. m it 400 cm 3 W. gewaschen, m it 700 cm 3 W. versetz t u. e iner W asser- 
dam pfdest. unterzogen. A usbeute an  I I  30—39 g, F . 135—136°. — D arst. von III. 
E ine Suspension aus 20 g I I  in 100 cm 3 W. w ird m it 50 g K 2Cr20 7 verm engt, bei 5° 175 cm 3 
konz. H 2S 0 4 zugegeben u. 1 Stde. bei 65° erw ärm t. N ach Zugabe von 250 g E is wird der 
ausgeschiedene N d. m it 35 cm 3 Eisw asser gewaschen, in  55— 65 cm 3 10% ig. N a2C 03-Lsg. 
gelöst, die Lsg. m it HCl (1:1) angesäuert u. I I I  durch  A bkühlen ausgesehieden. A usbeute 
14—17 g K ry sta lle , F . 174— 176°. (Org. Syntheses 22 . 44— 47. 1942.) TROFIMOW. 1614 

R. Q. Brewster, Bill Williams und Ross Phillips, 3.5-Dinitrobenzoesäure. Die D arst. 
erfolgt durch  N itrie rung  von B enzoesäure m it H 2S 0 4 u. rauchender H N 0 3. E s werden 
zwei M ethoden beschrieben. — A. Zu einer M ischung aus 61 g B enzoesäure u. 300 cm 3 
konz. H 2S 0 4 (D. 1,84) w erden bei 70—90° 100 cm 3 rauchende H N 0 3 (D. 1,54) in Mengen 
von 2—3 cm 3 zugegeben. N ach 4 S tdn. w ird das R eaktionsgem isch auf Z im m ertem p. 
abgekühlt u. m it w eiteren 75 cm 3 H N 0 3 v ersetz t u. 3 S tdn. bei 135— 145° gehalten , 
dann in  800 g Eisw asser 800 cm 3 W . gegossen. N ach 30 Min. wird 3.5-Dinitrobenzoesäure 
abgenutsch t, m it W . gewaschen u. a u s  50% ig. A. um krystallisiert. A usbeute 57—6 1 g ; 
F. 205—207“. — B. 200 g B enzoesäure w erden in 1 L ite r konz. H 2S 0 4 e ingerührt u. bei 
45° 80 cm 3 rauchende H N O ä zugegeben, nach  Abfallen der Temp. auf 30“ w erden noch 
weitere 240 cm H N 0 3 zugegeben u. das Gemisch w ird  6 W ochen stehengelassen. Es wird 
dann bis 145“ e rh itz t, nach  A bkühlen der Lsg. wird das au sk ry t. D initroderiv. abgetrenn t. 
(Org. S y n th ese s 22 . 48—49. 1942.) TROFIMOW. 1614 .¡j

T. S. Oakwood und C. A. Weisgerber, Benzoylcyanid. Die D arst. erfolgt durch E in w. 
von CuCN auf Benzoylchlorid. — 110 g CuCN u. 143 g gereinigtes Benzoylchlorid werden 
1 y2 Stdn. auf einem  Ölbad bei 220—230“ e rh itz t u. das R eaktionsprod. anschließend 
destilliert. A usbeute des rohen Cyanids 100— 112 g, K p.746 207—218°; das R ohprod. wird 
m it einer W H IT M O R E -L ux-K olonne f ra k tio n ie r t .  K p.745 208—209“, K rysta lle , F. 32— 33°; 
Ausbeute 80—86 g. (Org. Syntheses 2 4 . 14—16. 1944.) TROFIMOW. 1705

T. S. Oakwood, Benzoylameisensäure  (Phenylglyoxylsäure). (Vgl. vorst. Ref.) Die 
D arst. erfolgt d u rch  H ydrolyse von Benzoylcyanid (I) m it HCl. — E ine Lsg. von 50 g I 
in  500 cm 3 konz. HCl w ird 5 Tage bei R aum tem p. stehengelassen. Die klare gelbe Lsg. 
wird dann in 2 L ite r W . gegossen u. m it Ae. e x trah ie rt. N ach A btreiben des Lösungsm. 
wird der ölige R ü ckstand  über P20 5 u. N aO H  getrocknet. Die ausgeschiedene rohe Säure, 
F. 57—64“, w ird aus heißem  CC14 u m k ry s t.; hellgelbe K rysta lle , F. 64—66°; A usbeute 
42—44 g. (Org. Syntheses 2 4 . 16— 18. 1944.) T ro fiM O W . 1705

S. M. McElvain und K. H. Weber, Äthylbenzoylacetat. Die D arst. erfolgt aus Acet- 
essigester (I) u. N a-Ä tby lat über N a-E no la t (II), welches m it Ä thy lbenzoat (III) zu Ä th y l
benzoylacetat (IV) um gesetzt w ird. — Zu einer Lsg. aus 46 g N a in 600 cm 3 A. werden lang
sam 267 g I  zugegeben. N ach A bdest. des A. w ird der R est im V akuum  bis zur Trockne 
eingedam pft. D er abgekühlte  R ückstand  von II w ird m it 600 g III versetz t, 6 Stdn. bei 
140— 160° e rh itz t u. anschließend Ä th y lace ta t u. A. abdestilliert. Das Reaktionsgem isch 
wird u n te r  K ühlen  m it 250 cm 3 W . u. d ann  m it 100 cm 3 konz. H 2S 0 4 in  200 cm 3 W . 
versetzt. Die E stersch ich t w ird m it g esä tt. N aH C 0 3-Lsg. u. W . gewaschen, desgleichen 
die Ä therauszüge d er wss. Schichten. D er Ü berschuß von III u. Acetessigester werden 
abdest. u. das rohe IV im V akuum  frak tio n iert. K p .j  101— 106°, K p .3 130— 135°; Aus
beute 190— 210 g. (O rg . Syntheses 2 3 . 35— 36. 1943.) TROFIMOW. 1711

R. L. Shriner und F. J. Wolf, Phthalaldehydsäure. Die D arst. von Phthnlaldehyd
säure (I) erfo lg t d u rch  B rom ierung von P h th a lid  u. anschließende H ydrolyse des 2-Brom- 
phthalids (II). — D arst. v o n  II. 134 g P h th a lid  werden bei 135—150° durch  E in le iten  von 
B rom däm pfen im  C 0 2-S trom  brom iert. Die Rk. is t in  10—13 Stdn. beendet. Das warm e 
Gemisch w ird im  V akuum  dest., K p .4 138— 142“, K p .2 128— 132°, aus CC14, F. 75°. — 
D ars t. v o n  I. II wird m it 230 cm 3 W. in  der W ärm e hydrolysiert. Nach A bkühlen wird 
die ausgeschiedene I  m it Eisw asser gewaschen u. aus 400 cm 3 heißem  W. um kryst., weißes 
Prod., F. 95— 96“; A usbeute 97— 101g. (Org. Syntheses 2 3 . 74— 77. 1943.)

TROFIMOW. 1720
Robert E. Steiger, dl-a-Am inophenylessigsäure (dl-Phenylglycin). Die D arst. erfolgt 

aus Benzaldehyd  über a-Aminopkenijlacetonitril m it anschließender Verseifung m it HCl
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(vgl. MARVEL u . N o t e s ,  J. Amer. ehem . Soc. 42. [1920.] 2264). — In  einer Lsg. von 100 g 
N aCN in  400 cm 3 W . w erden 118 g N H 4C1 gelöst u. zu dieser eine Lsg. von 212 g Benz
a ldehyd  in  400 cm 3 CH3O H  zugegeben u. 1 Stde. bei 45° gerü h rt. D as Gem isch wird m it 

• 1 L iter W . verd ., m it 1 L iter Bzl. e x tra h ie r t u. das A m inonitril m it 6 n  HCl in  H y d ro 
chlorid ü b ergeiüh rt. Das H y d ro ly sa t w ird m it W . verd ., überschüssiger B enzaldehyd im 
V akuum  abdest. u. die A m inosäure m it N H 40 H  ausgefä llt; A usbeute  98— 112 g, B lättchen ,

Robert E. Steiger, dl-a-Am ino-a-phenylpropionsäure  (a-P henyl-d l-a lanin ). Die D arst. 
e rfo lg t durch  H ydrolyse von a-A m ino-x-phenylpropionitril (I) m it HCl, das gebildete 
H ydrochlorid  der A m inosäure w ird d u rch  B ehandlung  m it P y rid in  in die Am inosäure 
übergeführt. — E in  Gem isch von 50 g NaCN in  100 cm 3 W ., 58,9 g N H 4C1 in  140 cm 3 W. 
u 134 cm 3 N H 40 H  (D . 0,90) w ird m it einer Lsg. von 120 g A cetophenon in 300 cm3 A. 
v e rse tz t u. 5 S tdn . bei 60° e rw ärm t. N ach A bkühlen in  E isw asser w ird d as R eak tions
gem isch in  800 cm 3 HCl gegossen u. die Lsg. von I bei 0— 5° m it HCl gesä ttig t. Nach 
S tehen  über N ach t w ird das Gem isch m it 1 L ite r W . verd. u. 2%  S td n . u n te r  Rückfluß 
gekocht. D as H y d ro ly sa t w ird im  V akuum  eingedam pft u. der feste  R ü ck stan d  2m al 
m it 100 cm 3 W . eingedam pft u. nach  Zerkleinern  m it 600 cm 3 absol. A. verse tz t. Nach 
kurzem  E rw ärm en  wird die Suspension in  E is geküh lt, f iltr ie rt, das F il tr a t  m it 80— 100 
cm 3 P y rid in  v e rsetz t, die en ts tan d en e  P aste  1 Stde. in  E is  gek ü h lt u. die Am inosäure 
g e tren n t. Sie w ird m it absol. A. gewaschen u. im  V akuum  über N aO H  getrocknet. 
S ublim iert u n te r  Zers, bei 265— 270°; A usbeute  66 g. (Org. Syntheses 24 . 9— 12. 1944.

E. J. F. Hudson, l-{m -O xypbenyl)-3-(p-oxyphenyl)-hexan und  l-(m -0  x y  phenyl) -
3-(p-oxyphenyl)-hexen. Auf dem  im folgenden beschriebenen W ege ste llt Vf. das l-(m -O xy- 
phenyl)-3-(p-oxyphenyl)-hexan  (I) da r, das eine geringe Östrogene W irk sam k eit zeigt. 
Z unächst w ird m-M ethoxybenzyliden-p-methoxyacetophenon, C17H 160 3, d u rch  K ondensation 
von m -M ethoxybenzaldehyd u. p -M ethoxyacetophenon m it N aO C H 3 in  M ethanol dar
gestellt, aus M ethanol blaßgelbe B lättchen , F . 96—97°. — l-(p-M ethoxyphenyl)-3-(m -m eth- 
oxyphenyl)-propanon-l, C17H 180 3, w ird d u rch  H ydrierung  der vorigen Verb. m it P t 0 2 in 
E ssigester bei 2 a t  e rh alten , aus M ethanol N adeln , F . 49—51°. — l-(m -M ethoxyphenyl)-
3-(p-m ethoxyphenyl)-A 2 (u ./o d er  A 3)-hexen (II), d urch  G rignard ierung  d er vorigen Verb. 
m it n-Propyl-M gJ in  Ae. u. W asserabspa ltung  aus dem  so gew onnenen C arbinol m it HC1- 
gesä tt. Essigsäure, bewegliches Öl, K p .3_4 204—208°. — l-(m -O xyphenyl)-3-(p-oxyphenyl)- 
A 2 (u ./o d er  A 3)-hexen, C18H 20O2, aus II m it CH3Mg J  in Ae., nach  dem  A bdest. des Ae. 
1 Stde. auf 175° e rh itz t, nach Z ersetzen  m it E is -f- H 2SÖ4 Ä th y lä th e re x trak tio n , glasige 
M., K p .6 250°. — l-(m -M ethoxyphenyl)-3-(p-m ethoxyphenyl)-hexan  (III) w ird durch 
H ydrierung  von II m it Pd-K ohle  in  A ceton e rh a lten , bewegliches Öl, K p .2 200—201°. —
l-(m -O xyphenyl)-3-(p-oxyphenyl)-hexan  (I), C18H 22Ö2, e n ts te h t d u rch  Spaltung  von III 
m it H J  +  Essigsäure, K p .10 250—260°, aus CC14 weiche B lä ttch en , F . 80—82°. ( J .  ehem. 
Soc. [London] 1946. 754—55. Aug. D artfo rd , W ellcome Chem. W orks.) HENKEL. 2513 

P. Ruggli, P. Weis und H . Rupe, Synthesen in  der 1.4-D iphenylbutun-Reihe. X I. Mitt. 
über Ketone, Ketonsäuren und  Enollactone. (X .  vgl. H elv. chim . A cta  29 . [1946.] 600.) 
Die Syn th . des lA -D iphenylbu tandion-1 .2  (I) w urde auf 3 W egen v e rsu ch t: 1. Oxydation- 
von 1 .4 -D ipheny lbu tanon-l, 2. O xydation  von 1 .4-D iphenylbu tanon-2 , 3. K ondensation  
von P h en y lm ethy ld ike ton  m it B enzaldehyd u. anschließende H ydrierung . 1 lieferte  be
friedigende A usbeuten , 2 ergab kein  D iketon, 3 ergab das e rw arte te  1.4-D iphenylbutylen-
3.4-dion-1.2  (II) in  seh r sch lech ter A usbeute, so d aß  w eitere Verss. u n terb lieben . Bei der 
k a ta ly t.  H y d rierung  m it RANEY-Ni en ts teh en  aus I  m it 1 u. 2 Mol H 2d as 1.4-Diplienyl- 
butanol-l-on-2  (III) u. das 1.4-D iphenylbutan-1.2-diol. Aus III e n ts te h t m it Phenylhydrazin  
das P h en y lh y d razo n , ab er ke in  Osazon.

F . 270— 280° (Zers.). (Org. Syntheses 22. 23—25. 1942.) TROFIMOW. 1746

TROFIM OW . 1749

O O I O 0 II
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V e r s u c h e :  D iketon (I), gelbe große K rysta lle , F . 17°, leich t lösl. in A., Bzl., Chlf. 
schw er in  P A e .; gegen O xydationsm itte l viel beständiger als 1.4-D iphenylbutandion-2.3 
oder 1 .3-D iphenylpropandion-1.2, lu ftbeständ ig , ohne Farb -R k . m it FeCl3, schlecht 
enolisierbar, s te h t in  seinen E igg. dem  P henylm ethy ld iketon  nahe, e rg ib t m it o-Phenylen- 
d iam in ein Chinoxalin , m it Phenylhydrazin  3 isom ere M onophenylhydrazone, kein Osazon; 
C hinoxalinderiv., aus verd. A. N adeln, F. 69— 70°; M onophenylhydrazone: a) aus kaltem  
A. farblose K rysta lle , F. 95—96°; labil, geht beim Stehen oder E rw ärm en in  A. über in
b) gelbe N adeln, F . 124°; diese Form  en ts te h t beim A rbeiten in  sd. A .; c) beim 
A rbeiten  in  Eisessig +  M ethanol bei 100° u. großem  tiberschuß  an  Phenylhydrazin , gelbe 
N adeln, aus A., F . 144— 145°. — a-Phenyl-y-benzylacetessigesler (IV), aus 1.4-Diphenyl-
1-cyanbutanon-2  (V ),ö l, K p. 0,00i 135— 137°, nicht ganz rein. — 1.4-D iphenyl-3-ß-phenyl- 
äthylpyrazolon-5  (VI), aus IV, farblose Prism en aus A., F . 163— 164°. — 1.4-D iphenyl- 
butylen-3.4-dion-1.2 (II), gelbe Prism en aus PAe., F . 54— 55°. F ä llt leicht ölig an , leich t 
lösl. in  allen organ. L ösungsm itte ln ; C hinoxalinderiv. von II, hellgelbe p rism at. P lä ttchen , 
leicht lösl. in  Chlf., F . 144— 145°. — 1.4-D iphenylbulanol-l-on-2  (III), aus Bzl. +  PAe. 
N adeln, F . 60—61°, schw er lösl. in  Ae. u. PAe., leich t lösl. in M ethanol, A., Chlf., Bzl.; 
Phenylhydrazon, gelbe N adeln aus M ethanol, F. 122— 123°; Semirarbazon, P lä ttch en  aus 
M ethanol -f- W ., F. 122— 123°. — l.l-D ipheny 'bu land io l-1 .2  (VII), aus Bzl. K rysta lle ,
F . 79—80°, schw er lösl. in  Ae., PA e., wenig in  Bzl., g u t in  A., M ethanol u. C hlf.; Ben- 
zylidenverb., aus A K rysta lle , F . 73— 74°. (Helv. chim . A cta 29. 1788— 98. 2/12. 1946. 
Basel, U niv., A nst. für organ. Chem.) H e l d . 2548

Evelyn M. Hancock und Arthur Cope, a-Cyclohexylphenylacetonilril. Die D arst. erfolgt 
durch  Anlagerung von B rom cyclohexan an  die aus Benzylcyanid u. N atrium am id  ge
bildete K om plexverb. [ 4  ^^C H C n]~  N a +_— N atrium am id  w ird aus 200 cm 3 fl. N H 3 
u. 8,1 g N a in einem  Tröckeneisbad in  Ggw. von 0,2 g F e rrin itra t hergestellt. Zu der 
gebildeten Lsg. w erden un ter K ühlung 41 g B enzylcyanid u. nach 15 Min. 200 cm 3 Toluol 
u. 25 cm 3 Ae. zugegeben. N H 3 wird durch  langsam es E rw ärm en der Lsg. auf R aum tem p. 
verdam pft. Die w arm e Lsg. wird m it 65,2 g Brom cyclohexan versetz t u. das Gemisch 
2 S tdn. u n ter R ückfluß e rh itz t u. m it 300 cm 3 W. gewaschen. N ach A bdest. des Toluols 
wird das N itril im  V akuum  d e s t .; K p .9 165—167°, K p.13 174— 176°. N ach U m krystalli- 
sieren aus P e n tan  F . 56—58°; A usbeute 45—55°/0. (Org. Syntheses 25. 25—27. 1945.)

TROFIMOW. 2579
J. N. Ashley und J. O. Harris, Versuche zur A u ffin d u n g  neuer chemotherapeutisch 

wirksamer A m idine. III. M itt. K ernsubstituierle Derivate des 4.4'- und 3.3'-D iamidino- 
slilbens. (II. vgl. B A R B E R  u . ST IC K IN G S, J .  chem . Soc. [London] 1945. 167.) 2-Amino- 
4.4'-dicyan8tilben(l) wird d u rch  SA N D M EY ER -Rk. in 2-Chlor-, 2-Brom- u. 2-Jod-4.4'-dicyan- 
stilben übergeführt. D araus werden die entsprechenden A m idine  gewonnen. 2-Oxy-4.4'-di- 
cyanstilben wird durch  Verkochen von d iazo tiertem  I dargeste llt u. d a raus 2-Oxy- u.
2-M ethoxy-4.4'-diam idinostilben  e rhalten . N ach vergeblichen Verss. zur D arst. von 
2.2'-D ioxy-4.4'-diam idinostilben  wird das isom ere 6.6'-D ioxy-3.3'-diam idinostilben  aus der 
durch K ondensation  von 5-Brom-2-methoxybenzaldehyd  m it dem  N a-Salz d er 5-Brom- 
2-methoxy phenylessigsä ure e rhaltenen  ci8-3.3'-Dibrom-6.6'-dimethoxyslilben-a-carbonsäure 
dargestellt. Die Halogen- u. M onooxyverbb. zeigen größere trypanocide W rkg. als 4.4’-Di- 
amidino8tilben (Stilbamidin)', das M ethoxyderiv. h a t ca. dieselbe W rkg., alle anderen sind 
weniger w irksam .

V e r s u c h e  (A usbeuten in K lam m ern): 2.4-Dinitro-4'-acetamido8tilben, CleH 130 5N 3> 
aus 2.4-D initrotoluol u. 4-Acetamidobenzaldehyd in Ggw. von Piperid in , 1 Stde. bei 140°> 
orangerote Büschel oder N adeln aus Eisessig, F. 262°. — 2-Nitro-4-amino-4'-acetamido~ 
stilben, C16H i5OaN 3, aus vorst. in  sd. wss.-alkoh. N H 3-Lsg. durch  E in le iten  von H 2S, rote 
N adeln aus Eisessig, F. 238— 239°. — 2-Nitro-4 4 '-diaminostüben, C14H 130 2N3, aus vorst., 
2 S tdn. in  sd. alkoh. HCl, braune P la tten  oder Prism en aus A., F. 156°. — 2-Nilro-4.4'-di- 
cyam tilben, C16H 90 2N3, a) aus vorst., nach D iazotieren m it CuCN +  KCN, b) aus 2-Nitro-
4-cyantoluol u. 4-Cyanbenzaldehyd  in  Ggw. von P iperid in , 36 S tdn. R ückfluß, nach 
Sublim ieren im  V akuum  bei 220—240° gelbe N adeln aus Eisessig oder N itrobenzol,
F . 288° (54% ). — 2-Am ino-4.4'-dicyanstüben  (I), C16H UN 3, aus vorst. m it SnCl2 in  sd. 
E isessig, gelbe N adeln aus Eisessig, F . 232° (65% ). — 2-Acetamido-4.4'-dicyanstilben, 
C18H 13O N 3, aus vorst. m it A cetanhydrid -f- N a-A cetat, %  Stde. bei 100°, N adeln aus 
D ioxan, F . 285° (52% ). — 2-Am ino-4.4'-diamidinostilben, C16H 17N6, aus vorvorst., gelbe 
N adeln aus M ethanol, F. 250° (30% ). — 2-Acetamido-4.4'-diamidino8tilbendichlorhydrat, 
C18H l9ON6-2 HCl, aus vorvorst., hellgelbe N adeln aus verd. HCl, F. 321° (Zers.). — 
2-Chlor-4.4'-dicyanstilben, C10H 9N2C1, aus d iazo tiertem  I m it HCl in  Ggw. von Cu-Bronze, 
N adeln aus N itrobenzol, F. 242°. — 2-Chlor-4.4'-diamidino8tilbendichlorhydrat, C18H lsN4Cl • 
2 H C L H 20 ,  N adeln aus M ethanol oder wss. HCl, F. über 320°. — 2-Brom-4.4'-dicyan-
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stilben, C16H 9N 2Br, aus d iazo tie rtem  I  m it H B r in  Ggw. von Cu-Bronze, N adeln  aus 
P y rid in , F. 241°. — 2-Brom-4.4'-diam idinostilbendichlorhydrat, C16H 15N4B r-2  HC1-2 H 20 , 
aus vo rst., N adeln  aus M ethanol. — 2-Jod-4.4 '-dicyanstilben, C16H 9N 2J ,  aus d iazo tie rtem  
I m it K J ,  hellgelbe N adeln  aus Eisessig, F . 237° (59% ). — 2-Jod-4 .4 '-diamidinostilben- 
dichlorhydrat, C16H 15N4J -2 H C l-H 20 ,  aus v o rst., N adeln  aus W . -j- A ceton, F. über 
320° (60% ). — 2 .2 '-D initro-4.4'-dicyanstilben, C16H 80 4N4, a) aus 2-Nitro-4-cyanloluol m it 
N aO H  in  wss.-alkoh. P y rid in , b) aus 2-Nitro-4-cyanbenzylchlorid  m it alkoh. K O H , gelbe 
N adeln  aus K resy lsäure, F. 342° (11 bzw. 38% ). — 2 .2 '-D iam ino-4.4 '-dicyanstilbenr 
Ci6H 12N4, aus vorst. m it SnCl2 in  Eisessig -f- Salzsäure, gelbe N adeln  aus D ioxan, F. 291 
b is 292° (50% ). — 2.2'-D ibrom -4.4'-dicyanstilben, C16H 8N 2B r2, aus te traz o tie rtem  vorst. 
m it H B r in  Ggw. von Cu-Bronze, federige N adeln  aus N itrobenzol, F . 314°. — 2-Oxy- 
4.4 '-dicyanstilben, C16H 10ON2, aus d iazo tie rtem  I d urch  V erkochen, gelbe p rism at. N adeln 
aus A., F. 296° (55% ). — 2 -0 xy-4 .4 '-diamidinostilbendichlorhydral, C16H 16ON4-2 HCl, aus 
vo rst., gelbliche N adeln aus verd. HCl, F . 357° (Zers.) (70% ). — 4.4'-D icyan-2-m elhoxy- 
stilben, C17H 12ON2, aus vorvorst. m it D im ethy lsu lfa t u. w asserfreiem  K 2C 0 3 in  Aceton, 
4 S tdn. R ü ck flu ß ,federige N adeln aus D ioxan, F . 239° (78% ). — 2-M ethoxy-4.4'-diam idino- 
stilbendichlorhydral, C17H 18ON4-2 HC1-3 H 20 ,  aus vorst., N adeln  aus verd. HCl, F . 320® 
(Zers.) (50% ). — 2-Nitro-2-cyanbenzaldehyd, C8H 40 3N 2, aus 2 -N itro-4-cyantoluol m it 
p-N itrosod im ethy lan ilin  u. N a2C 0 3 in  A., 4 Tage R ückfluß , nach S pa ltu n g  des A n ils  
(F. 206— 208°) m it sd. halbkonz. HCl N adeln  aus W ., F. 114— 115°. — tx.ß-Dibrom- 
4.4 '-dinitro-2.2'-dim elhoxydibenzyl, C16H 140 6N 2B r2, aus 4.4 '-D initro-2.2 '-dim elhoxydibenzyl 
m it Brom in  Eisessig, hellgelbe hexagonale P la tte n  aus E isessig, F. 251° (Zers.). — 4.4'-Di- 
nitro-2.2'-dim elhoxystilben, C16H 140 6N 2, aus vorst.' m it CuCl in  P y rid in , 2 S tdn . bei 200 
bis 220°, gelbe prism at. N adeln  aus N itrobenzol, F. 275—276° (80% ). — 4.4'-D iam ino- 
2.2 '-dimethoxystilben, C16H 180 2N 2, aus vorst. m it SnCl2 HCl in  sd. E isessig, gelbe 
N adeln  aus N itrobenzol, F. 256° (50% ). — 5-Brom -2'-riitro-4'-cyan-2-m ethoxystilben, 
C10H n O3N2Br, aus 5-Brom-2-m ethoxybenzaldehyd  (II) (dargeste llt aus 2-M elhoxybenzaldehyd  
m it Brom  in  Eisessig bei 10° [70%  A usbeute] u. 2 -N itro-4-cyantoluol m it P iperid in , 
i y 2 S tdn . bei 160°, gelbe federige N adeln  aus Eisessig, F . 241° (60% ). — 5-Brom -2'-am ino- 
4'-cyan-2-m ethoxystilben, C16H 13ON2Br, aus vorst. m it SnCl2 +  HCl in  sd. Eisessig, 
N adeln  aus A., F. 148°. — 5-Brom-2'-ami'>o-5'- (oder -G ')-oxy-4'-cyan-2-melhoxy$lilben, 
C16H 130 2N 2B r, neben v o rst., p rism at. N adeln  aus A., F . 202°. G ib t m it D im ethy lsu lfat 
ein  P ro d ., R hom ben aus D ioxan, F . 178°. — 3.3 '-D ibrom -6.6 '-dim ethoxybenzylidenazin, 
C16H i40 2N 2B r2, aus II m it H ydrazin , gelbe P rism en  aus P y rid in , F . 234° (47% ). — 
2-Phenyl-4-(5'-brom-2'-methoxybenzyliden)-oxazolon-5, C17H 120 3N B r, aus II u. H ippursäure  
m it A cetanhydrid  -f- N a-A ceta t, 1 Stde. bei 100°, gelbe N adeln  aus E isessig, F. 179° 
(70% ). — 5-Brom-2-methuxyphenylbrenztraubensäu.re, C10H 9O4Br, aus v o rst. m it 10% ig. 
wss. N aO H , 16 S tdn . R ückfluß , N adeln  aus Eisessig, F . 163° (75% ). — 5-Brom -2-m ethoxy- 
phenylessigsäure, C9H 90 3Br, aus vorst. m it 20% ig . H 20 2 in  wss. N aO H , 16 S tdn . bei 0—5°, 
p rism at. N adeln  aus M ethanol, F. 136° (78% ). — cis-3.3 '-D ibrom -6.6 '-dim ethoxy stilben- 
a-cnrbonsäure, CJ7H 140 4Br2, aus vorst. u. II m it ZnCl2 +  A cetan h y d rid , 24 S tdn . bei 
140— 150°, Prism en aus Eisessig, F . 193° (45% ). — trans-3.3'-D ibrom -6.6'-dim ethoxystilben, 
Ci6H ]40 2Br2, aus den alkaliunlösl. Teilen von vo rst., gelbliche N adeln  aus Eisessig,
F . 214°. — cis-3.3'-D ibrom -6.6'-dim ethoxystilben, C16H 140 2B r2, aus v o rvorst. m it K upfer- 
chrom it u. Chinolin bei 210—220°, P rism en aus M ethanol, F . 104° (58% ). — cis-3.3'-D icyan- 
6.6 '-dimethoxystilben, C18H 140 2N 2, aus vorst. m it CuCN in  P y rid in , 1%  S tdn . bei 210°, 
Prism en aus A., F. 153° (60% ). — trans-3.3 '-D icyan-6.6 '-dim ethoxyslilben, aus vorst. beim  
E rh itzen  in  N itrobenzol m it Jo d , Prism en, F. 241°. — trans-6 .6 '-D ioxy-3 .3 '-dicyanstilben, 
C16H 10O2N2, aus vorst. oder vorvorst. m it P y rid in ch lo rh y d ra t, 5 S tdn . bei 200°, p rism at. 
N adeln  aus D ioxan, F. 304°. — 6.6 '-D ioxy-3 .3 '-diamidinoslilbendichlorhydrat, C16H 160 2N4- 
2 H C 1 -2 H 20 ,  aus vorst. über den  D iim inoäther, N adeln  aus verd. HCl, F . über 320°. 
( J .  ehem . Soc. [London] 1946. 567— 72. Ju li. D agenham , May & B aker L td ., Res. Labor.)

K . FABER. 2586
Oliver Grummitt und  Allen Buck, 1-C hlormethylnaphthalin. Die D arst. erfo lg t durch 

Einw . von Form aldehyd  u. Salzsäure auf N ap h thalin . — E in  G em isch aus 256 g N ap h 
th a lin , 110 g P araform aldehyd , 260 cm 3 Eisessig, 165 cm 3 85% ig . H 2P 0 4 u. 428 g konz. 
HCl w ird 6 S tdn. bei 80—85° g erührt. N ach A bkühlen  auf 15— 20° w ird das R e ak tio n s
gemisch m it ka ltem  W ., d ann  m it 500 cm 3 10% ig. K 2C 0 3-Lsg. u. w ieder m it W . ge
w aschen. Die u n tere  l-C hlorm ethylnaphthalin{I)-sch ich t wird m it 200 cm 3 Ae. au f
genom m en, m it K 2C 0 3 ge trocknet u. im V akuum  destilliert. N ach  einem  V orlauf von 
35—40 g n ich tu m rese tz tem  N aph thalin , K p .s 90— 110°, sd. I  bei K p .s 128— 113°, oder 
K p .14 148— 153°; A usbeute 195—204g. (Org. S y n th ese s2 4 .3 0 —32.1944.) T r o f im o w . 2638

Richard Weiss, 1-P kenylnaphthalin. Die D arst. erfo lg t d u rch  Gr i g n a r d -S y n th . au s  
a-T e tra lo n  über 1-P henyldiu lin  (I). — Zu einer Lsg. von Phenylm agnesium brom id , her-
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gestellt aus 11 g Mg, 75 g Brom benzol u. 175 cm 3 Ae., wird langsam  eine Lsg. von 58,4 g 
a -T etra lon  in 60 em 3 Ae. zugegeben, das Gemisch y2 Stde. u n te r  R ückfluß erw ärm t 
u. die K om plexverb, m it 250 g Eis +  40 cm 8 konz. HCl zersetzt. Die Ä therschicht wird 
m it D am pf dest., der ölige R ückstand  in  80 cm 3 Ae. aufgenom m en u. m it CaCl2 getrocknet. 
Nach A btreiben des Ae. w erden 20 cm 3 A cetanhydrid  zugegeben, das Gem isch 20—25 Min. 
auf dem  D am pfbad erw ärm t u. l im  V akuum  d est.; K p .2 135—140°, A usbeute 35— 40 g. — 
35 g I w erden m it 6 g S %  Stde. bis 250—270° e rh itz t u. 1-Phenylnaphthalin  im V akuum  
destilliert. K p 2 134—135°, K p  32 189— 190°; A usbeute 32— 33 g. (Org. Syntheses 24. 
84—87. 1944.) TROEIMOW. 2638

C. F. H . Allen und Alan,Bell, 3-Amino-2-naphthoesäure. Die D arst. von 3-Amino-
2-naphthoesäure (I) erfolgt durch  E rh itzen  von 3-O xy-2-naphthoesäure (II) m it N H 3 
u n te r D ruck u. ZnCI2 als K ata ly sa to r. — 600 cm 3 28% ig. N H 4OH , 78 g ZnCl2 u. 167 g II  
w urden im A utoklaven u n ter R ühren  innerhalb  3 S tdn. auf 195° e rh itz t u. 36 S tdn. bei 
dieser Tem p. gehalten . Der Druck b e trä g t 28 a t. Das R eaktionsgem isch w ird m it 1400 cm 3 
W . aus dem  A utoklaven gespült u. m it 660 g konz. HCl %  Stde. gekocht u. heiß filtiert. 
D er R ückstand  w ird nochm als m it 500 cm 3 W. u. 30 cm 3 konz. HCl behandelt. D as aus 
den verein ig ten  F iltra ten  beim A bkühlen sich ausscheidende H ydrochlorid  von I  w ird m it 
40% ig . N aO H  alkal. gem acht, bis 85° e rw ärm t, f iltrie rt, das F il tr a t  m it konz. HCl n eu 
tra lis ie rt u. m it 15 cm 3 10% ig. N a-A cetat-L sg. versetz t u. heiß f iltrie rt. I w ird m it 400 cm 3 
heißem  W. gewaschen u. bei 50° ge tro ck n et; gelbe, pulverige S u b stanz ; A usbeute 110 bis 
116 g, F . 214—215°. (Org. Syntheses 22. 19—23. 1942.) TROFIMOW. 2706

K . Hölzle, Über die Reaktionsprodukte von diazotiertem 5.S-Dichlor-1-naphlhylamin  
m it K alium xanthogenat. E in  Beitrag zur K enntn is der Leuckartsehen Xanthogenatmethode. 
5 .8 -D ich lor-l-naphthy lam in  gab m it K -X an th o g en a t nach  LEUCKART (C. 18 9 0 . I. 758) 
neben dem n. zu erw artenden  5.8-D ichlornaphthyl-l-xanthogensäureäthylester (I) zu ca. 
33% den sym m . Dithiokohlensäure-S.S'-bis-[5.8-dichlornaphthyl-l]-ester (II). E in  derartiger 
R eaktionsveilauf w urde b isher n u r einm al b eobach te t (LEUCKART, 1. c.). Vf. g ib t eine 
Form ulierung des R eaktionsverlaufs vom  e lek tronen theoret. S tan d p u n k t aus, nach  der 
das X anthogenatan ion  jeweils in  d er m esom eren, polaren  u. der n ich tpo larisierten  Form  
an der Rk. teiln im m t u. im  1. Fall zum  D ith iokohlensäureester (II), im  2. Fall zum X an 
thogensäureester (I) fü h rt. Zum  Vgl. m it I w urde der isom ere Dithiokohlensäure-S-[5.8-di- 
cM ornaphthyl-l]-S'-äthylester (III) dargeste llt. Die E ste r I, II u. III sind m it alkoh. A lkali 
leicht verseifbar. Das als N ebenprod. en tstehende  D isu lfid  IV is t m it Zn +  Eisessig in  
Pyrid in  leicht zum en tsprechenden T hionaphtho l reduzierbar, wobei sich das Pyrid in ium - 
salz V als Zwischenprod. fassen läß t.

Cl S - C - O C 2H 5 Cl S - C - S  CI CI
1 I II I l l l l l  I

M s  / \ / \ o / \ / \  A . .
I I I  I I I I I I  1 1  '

\ y \ x  y v  Y
Ci Cl II  c i  c i

V e r s u c h e :  5.8-D ichlornaphthyl-l-xanthogensäureäthylester (I), schwachgelbe K ry- 
stalldrusen aus L igroin, F . 99°. — Dithiokohlensäure-S.S'-bis-[5.8-dichlornaphthyl-l]- 
ester (II), aus Bzl. oder Chlf. derbe K rysta lle , F . 207°. — JJithiokohlensäure-S-[5.8-dichlor- 
naphthyl-l\-S '-ä thylester  (III), aus A. u. Ligroin gelbliche N adeln, F . 88°. — 5.8-Dichlor- 
naphthyl-l-d isu lfid  (IV), aus P yrid in  gelbe K rysta lle , F . 218—219°, sehr schwer lösl. in  
A., Bzl. u. Eisessig. — P yrid in ium sa lz des 5.8-D ichlor-l-thionaphthols (V), aus P y rid in  
große gelbe K rysta lle , F . 191— 195°, ab 180° Zersetzung. (Helv. chim . A cta 29. 1883 
bis 188. 2/12. 1946. Basel, Ciba A. G., Farbendep ., Wiss. A bt.) H e l d . 2718

Alexander Sehönberg, Radwan Moubasher und Akila Mostafa, Synthesen von Ace- 
naphthen. I I .  M itt. Acenaphthenchinon  (II) k ann  d urch  E rh itzen  von peri-Naphthantrion  (I) 
m it wasserfreiem  A1C13 oder Se in  gu ter A usbeute erhalten  werden. I  en ts te h t aus N a p h th a 
lin  u. M alonylchlorid m it A1CI3 nach  F L E IS C H E R  u. R E T Z E  (Ber. d tsch . ehem. Ges. 55. 
[1922.] 3280). In  Verb. m it der früher von SCHÖNBERG (Ber. d tsch . ehem. Ges. 54. [1921.] 
2838) angegebenen U m w andlung von II in  Ace 
naphlhen (III) lieg t nun  ein  g u t gangbarer Weg 
von N ap h th a lin  zu III ohne Pyrolyse vor.

V e r s u c h e :  Acenaphthenchinon  (II), a) O =  Ck 
aus peri-Naphthantrion  (I) durch  l s td .  E rh itzen  
m it wasserfreiem  A1C13 auf 220°, b) aus I-H y 
drat d u rch  2 std . E rh itzen  m it Se; A usbeute 
60% . — Benzil, aus Diphenyltriheton, durch  E r-
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h itzen  m it Se wie v o rst., N adeln , F . u . M isch-F. 95°. ( J .  ehem . Soc. [London] 1946. 
966—67. O kt. Cairo, Ä g y p t., F u ad  I  U niv.) K . F a r e r . 2724

Charles K. Bradsher, Aromatische R ingdehydrierung. Ü b ersieh t ü ber die zu dem 
von B r a d s h e r  u . W e r t  (C. 1941. 1. 888) a ls a ro m at. C y c lodehydrata tion  bezeiehneten  

R ingschluß füh renden  R k k ., bei denen  sich d u rch  d ie  säu rek a ta ly sie rte  
A \ ^ /  E inw . einer K eto - oder A ldehydcarbonylgruppe au f einen a ro m at. K ern

II i. ein  neuer vo lla rom at. R ing au sb ild e t u n te r  E n ts te h u n g  von  V erbb. de r
\  K o n st. I , in  denen  A n ich t — C H ,— , sondern  eine neu  geb ildete  Doppel- 

b in d u n g w ie — C H :C H — ist. 1 5 4 L ite ra tu rz ita te .(Y g l.a u c h C .1 9 4 8 .I .8 6 .)  
(Chem. R eview s 38 . 447— 500. Ju n i  1946. D urham , N . C., D uke U niv.) BEHRLE. 2750

Venaneio Deulofeu u n d  Manuel Fondovila, K ondensation von substituierten B enz
aldehyden m it K rea tin in : E in flu ß  von Substituenten. Im  allg. kondensieren  sich substitu ie rte  
B enzaldehyde m it K rea tin in  beim  E rh itzen  auf 140° zu D e r iw . des 5-Benzyliden- 
k rea tin in s (I), bei 190° dagegen zu D e r iw . des B enzyliden-N .N '-bis-(5-benzyiiden- 
kreatin ins) (II) (vgl. J .  Am er. chem . Soc. 51. [1929.] 3075; 56. [1934.] 2733; 58. [1936.] 
628; CATTANEO, C. 1939. I I .  2428). W eil m -C hlorbenzaldehyd schon bei 140° eine Verb. 
vom  T yp II lieferte , w urde d er E infl. von  S u b s titu en ten  u n tersu ch t. p-C hlor-, m-Brom-, 
m -Jo d - u. m -N itrobenzaldehyd  kondensierten  in  n. W eise, w ährend  p-N itrobenzaldehyd 
schon  bei 140° ein  Gem isch von  I u . II lieferte .

R  -CH : C----- ST—CH* R -C H  ; C N -C H *  CHS-N C : CHR

> :SH I !
CO—NH J CO—NH NH—CO

V e r s u c h e :  2-Acetyl-5-p-chlorbenzylidenkreatinin, C13H 120 2N 3C1, aus K reatin in  
(1 g), p-C hlorbenzaldehyd (0,5 g>, N a-A ceta t (1 g) u . A eetan h y d rid  (4 cm 3) bei 140°, 
aus A, gelbe P la tte n , F . 199—201°. Die gleiche Verb. w urde e rh a lte n  d u rch  A cetylierea 
von 5-p-C hlorbenzylidenkreatinin. — 5-p-CM orbenzylidenkreatim n, CjjHjoONjCI, aus 
vorst. d u rch  Verseifen m it 2 n  HCl oder au s K re a tin in  (2 Mol) u . p-Chlorbenzaldehyd 
(3 Mol) dei 140°, aus A. gelbe N adeln , F . 261— 263°. — p-C H orbenzyliden-N .N '-bis- 
(5-p-chlorbenzylidenkreatinin) (II; R = p -C 1 C 6H 4), CMH 230 2N6C13, wie vo rst., jedoch bei 
190°, au s Eisessig oder N itrobenzol gelborange N adeln , F . 315— 316°. — 2-Acetyl-o-m-brom- 
benzylidenkreatinin, C13H 120 ,N 3B r, aus m -B rom benzaldehyd analog oder d u rch  Acetylieren 
des folgenden, au s A. gelbe N adeln , F . 160— 161°. — 5-m -B rom benzylidm kreatinin, 
Cu H i0ON3B r, au s vorst. d u rch  E n tace ty lie ren  m it 2 n  H Cl oder a u s  m -Brom benzaldehyd 
bei 140°, K ry sta lle  aus A., F . 249— 250°. — m-Brom benzyliden-N .N '-bis-{5-m -brom ben:y- 
lidenkreatinin), C^H^O^NgBrs, d a rg este llt bei 190°, aus A nilin  u . N itrobenzo l gelbe 
N adeln, F . 296—29S5. — 2-Acetyl-5-m -jodbenzylidenkreatinin , C13H 120 2N 3J ,  aus m -Jod- 
benzaldehyd bei 140° oder d u rch  A cetylieren  des folgenden, aus A. gelbe P la tte n , F . 190 
b is 192°. — 5-m -Jodbenzylidenkreatinin, C u H ^O N g J, au s dem  A ldehyd oder d u rch  Ver
seifen des vorst. m it 6 n  HCl, aus A. schw achgelbe N adeln , F . 241— 243®. — m-Jod- 
benzyliden-N .N '-bis-(S-m -jodbenzylidenkreatinin), UgHgjONA J 3, au s N itrobenzol gelbe 
b re ite  N adeln, F . 317— 319°. — 2-Acetyl-5-o-nitrobenzylidenkreatin in , C1SH 1Ä0 4N4, aus 
o -N itrobenzaldehyd bei 140°, au s A. oder Eisessig gelbe N adeln , F . 228—230°. — 5-o-Nitro- 
benzylidenkreatinin, Cu H 10O3N4, au s A. oder E isessig gelbe N adeln , F . 250—252®. —
2-Acetyl-5-m :nitrobenzylidenkreatinin, au s N itrobenzol gelbe N adeln , F . 263—264°. —
S-m-Nitrobenzylidenkreatinin, CjiHjqOjN^, d u rch  Verseifung des vorigen m it 6 n  HCl oder 
aus m -N itrobenzaldehyd  bei 140°, aus E isessig gelbe N adeln , F . 315° (D unkelfärbung  bei 
285—288°). — m -NitrobenzyIiden-N .N '-bis-(5-m -nitrobenzylidenkreatinin), C29H 23OgN 3, aus 
N itrobenzo l gelbe N adeln, F . 342—344°. — 2-A ceiyl-5-p-nitrobenzylidenkreatinin, aus 
Eisessig lange gelbe N adeln , F . 243—244°. — 5-p-N itrobenzylidenkreatinin, au s Eisessig 
gelbe Prism en, F . 282—-284°; die gleichzeitig e n ts tan d en e  Verb. vom  T yp  H  w urde auf 
G rund  ih re r U nlöslichkeit in  heißem  Eisessig ab g e tren n t. — p-N ürobenzyliden-N .N '-b is- 
(5-p-nitrobenzylidenkreatinin), a ls N ebenprod. bei 140° oder a lle in  bei 190°, aus N itrobenzol 
ro te  N adeln , F . 338—340®. (-J. chem . Soc. [London] 1946. 1108— 10. Dez. B uenos Aires, 
M edizin. F ak ., PhysioL In s t.)  D E T H L O F F . 3098

R o bert s tä m p fli, Über die photochemische H erstellung von Fluorochrom zu r Vital- 
färbung. Das b laufluorescierende Vitachrom  (I) e n ts te h t bei U V -B estrah lung  wss. Lsgg. 
von  4-iIethyl-5-ß-oxyäthylth iazol, d ie eine B eim engung eines von  K a r r e r  u . Sa n z  (vgl.
C. 1944. I .  1285) beschriebenen Chlorids dieses T hiazolderiv . en th a lte n . E s w urde d u rch  
B estrah lung  von 100 cm 3 l% ig .  angesäuerte r Thiazollsgg. u n te r  D u rchström en  von  N* 
in  6— 10 S td n . hergestellt. B rau nfärbung  dhreh  H itzeeinw , d er L ich tquelle  m uß verm ieden



1 9 4 6 . 1 . D 2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m i e . N a t u r s t o f f e . 1 5 6 1

w erden. Bei A bdunsten  des W . beg inn t Ausscheidung seidenglänzender N adeln  nach 
48 S tu nden . U m krysta llisa tion  aus A.—W ., F . 174°. Die F luoreseenzin tensitä ten  von 
Thiochrom  (II) u . I  ve rh alten  sieh bei Ph 7 wie 1 : 16 (K -Photozelle). Mit dem  Auge 
lä ß t sich die Fluorescenz einer wss. Lsg. von 10 ~9 g/cm 3 I  noch g u t erkennen, w ährend 
d ie E rkennungsgrenze von I I  um  10“8 g/cm 3 liegt. Pho toe lek tr. ist die Fiuorescenz von 
1 y  I  in 100 cm 3 W . noch m eßbar. I  fluoresciert am  in tensivsten  im sauren u . verliert an  
In te n s itä t  im  alkal. G ebiet, w ährend I I  am  s tä rk sten  im alkal. B ereich fluoresciert, im 
sauren  dagegen gar n icht. Die A bsorptionsm axim a von I u. I I  liegen auffallenderweise 
ungefähr gleich w eit auseinander (354 u. 376 m/i) wie die M axim a der F luorescenzspektren 
(415 u. 438 m /i); die A bsorptionsm axim a ih rer A usgangssubstanzen, 4-Metkyl-5-/?-oxy- 
ä th y lth iazo l u . A neurin, liegen w ieder im gleichen G ebiet (254 m u. bzw. 235 u. 265 m/j). 
I  ist p h o to stab il u. eignet sich als Fluoreseenzstandard . Reine Lsgg. von I zeigen keinerlei 
O berfläch en ak tiv itä t; bei der Bldg. von I  durch  B estrah lung  m uß ab er noch ein grenz- 
fläehenak t. P rod. gebildet werden. I  ist ungiftig  u. eignet sich fü r die Fluorescenz- 
m ikroskopie. Auf einen ähnlichen Stoff, der durch  B estrahlung des N a-Salzes der 2-M er- 
capto-4-methyl-5-thiazolcarbonsäure e n ts teh t, wird hingewiesen. (Helv. physiol. pharm acol. 
A cta  1 . 265— 73. 1943. B ern, Physiol. In s t., H allerianum .) HBLLMANN. 3138

P. Karrer und Friedei Förster, Über 4.4' .5 .5 '-Tetraphenyldithiazolyl-2.2' und 4 .4 '.5.5' 
Tetradiphenylyldithiazolyl-2.2'. (Vgl. C. 194 4 . I I .  943.) D urch K ondensation  von Rubean- 
w asserstoff m it Chlorbenzoin bzw. m it 4.4'-Biphenylchlorbenzoin  w urden 4.4'.5.5'-Tetra- 
pkenyldithiazolyl-(2.2') (I) u. 4.4'.5.5 '-Tetradiphenylyldithiazolyl-{2.2') (II) dargeste llt. I  u. I I  
geben m it SbCl3, AsCls, Triehloressigsäure u. ZnCl2 in  Chlf. sowie beim  Lösen in  konz. 
H 2S 0 4 ausgepräg te  Farbreak tionen .

V e r s u c h e :  4 .4 '.5 .5 '-Tetraphenyld ith iazo lyl-(2 .2 ') (I),____R _ c ___g  g ____ c —R
C30H 20N 2S2, aus R ubeanw asserstoff (K I) u. Chlorbenzoin in  II I I II
absol. A., 20 S tdn. R ückfluß , K ry sta lle  aus Benzol. — 4.4'- R—C C -------O C—:R
Biphenylbenzoin, C ^H ^C ^ , aus B iphenyl-4-aldehyd  m it KCN 
in  50% ig. A., 1 St-de. R ückfluß , K ry sta lle  aus Eisessig, F.
161— 163®. — 4.4'-DiphenylcM orbenzoin, C20)H 19OC1, aus vorst. 1 11 =  C«H*
m it SOCl2, 4 S tdn. bei 60®, K ry sta lle  aus Bzl., F . 163°. — 4.4'.5.5'- 11 £  =  C6H4-CsHä
Tetradiphenylyldithiazolyl-(ß.2') (II), C54H 36N 2S2, aus vorst. u. III in A. -j- Bzl., 17 S tdn. 
R ückfluß, K ry sta lle  aus Bzl., F . 335°. (H elv.chim . A cta 28. 315— 18. 15/3. 1945. Zürich, 
Univ., Chem. In s t.)  K . F a b e r . 3141

G. M. B ennett und  J .  F . Grove, Nebenprodukte bei der N itrierung aromatischer Körper.
II . M itt. N itrierung von B ip h en yl, Chinolin und  Benzophenon. (I. vgl. C. 1 9 3 9 .1. 1344.) 
Die bei der früheren  U nters, beobach te ten  N ebenprodd. vom C harak ter der N itrophenole 
tre ten  auch bei der N itrie rung  von B ip h en yl (I), Chinolin  (II) u. Benzophenon  (III) auf. 
N ach der Lage d er S ub stitu en ten  is t anzunehm en, daß  bei der Bldg. der N ebenprodd. 
zuerst die H ydroxylgruppe e ingeführt w ird. Die N itrierung  der entsprechenden Phenole 
b estä tig t dies u. d ien t zur C harakterisierung der Verbindungen. So en ts te h t aus I  bei der 
N itrierung als N ebenprod. 3.5 .4 '-Trinitro-4-oxydiphenyl, das n. R eaktionsprod. bei der 
N itrierung von  4-Oxydiphenyl. II liefert einen phenol. Anteil, der aus 6.8-Binitro-5-oxy- 
chinolin besteh t. Bei H I  finden sich als N ebenprodd. der N itrierung nu r m- u. p-N itro- 
benzoesäure. Sie en ts teh en  bei der oxydativen  Spaltung  von 3.3’-Binitrobenzophenon u.
3.4'-Binitrobenzophenon. E ine phenol. Substanz läß t sich nur im  Modellvers. bei der 
w eiteren N itrierung  von 3.3 '-D initrobenzophenon erhalten . E s h andelt sich verm utlich 
um 2.5.3'-Trinitro-3-oxybenzophenon.

V e r s u c h e :  N e b e n p r o d .  b e i  d e r  N i t r i e r u n g v o n I . i l  M onat bei 
R aum tem p. m it H N O s (D. 1,45) behandelt. Aus dem  alkalilösl. Anteil des R eak tions
prod. ca. 2%  3.5.4 '-Trin itro-4-oxydiphenyl, C12H,0-N3> aus Aceton -f- W. blaßgelbe 
K rysta lle , F . 197®. Gleicher K örper beim  N itrie ren  von 4-Oxydiphenyl. Spaltung  durch  
C hrom säure u n te r  Bldg. von p-N itrobenzoesäure. — N e b e n p r o d .  b e i  d e r  N i 
t r i e r u n g  v o n  II. Beim  E in träg en  von C hino linn itra t in  konz. H 2S 0 4 u n te r folgen
dem  Zusatz von rauchender H 2S 0 4 (vgl. DUFTON, J . chem. Soc. [London] 61. [1892.] 782), 
A usfällung des 6.8-Binitro-5-oxychinolins, C9H 50 5N3, beim  E in trägen  des R eaktions
gemisches in  W ., aus konz. H N O a in gelbbraunen K rysta llen , F. 293° (Zers.). Gleicher 
K örper aus 5-Oxychinolin  m it rauchender H N O s, Die Id e n titä t  w urde noch durch  Ü ber
führung  in  das C hlorsubstitu tionsprod. m it PClä uDter Zusatz von etw as POCl3 nach
gewiesen. In  beiden Fällen Bldg. von 5-Chlor-6.8-dinitrochinoUn, C9H 40 4N3C1, aus A. u. 
PAe. blaßgelbe N adeln, F. 145,5®. Die N itrierung von 5-Chlorchinolin m it rauchender 
HN O ä - f - rauchender H 2S 0 4 führt, nu r zu 5-Chlor-8-nitrochinoiin, C9H 5G2N2C1, F. 135®. 
Zum Vgl. w urden noch hergeste llt: 5.7-Binitro-8-oxychiiiolin  aus 8-Oxyclunolin, F. 318® 
(Zers.); m it PC15 nicht in  das H alogenid um w andelbar. 8-N itro-7-oxychinolin, C9H 60 3N 2,
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aus 7-Oxyehinolin m it rauchender N H 0 3 -|- rau chender H 2S 0 4, F. 255° (Zers.). N icht 
iden tifiz ie rt eiD K örper vom  F. 202°, der beim  U m krysta llisieren  des N ebenprod. der 
N itrie rung  von II  in  Eisessig a u f tr i t t .  — N e b e n p r o d .  b e i  d e r  N i t r i e r u n g  
v o n  III. T rotz V erw endung verschied. N itrie rungm ethoden  n u r ca. 1%  eines Gemisches 
von m- u. p-N itrobenzoesäure  isolierbar. D arst. von 3.3'-Dinitrobenzophenon  aus III durch. 
Lösen in  rauchender H 2S 0 4 u. Z usatz  von rauchender H N 0 3. Tem p. e rs t auf 25—30°, 
d ann  1 Stde. bei 75° gehalten . U m krysta llisieren  aus A ceton u. Eisessig. In  der M u tte r
lauge 3 .4 '-Dinitrobenzophenon. Bei w eiterer N itrie rung  des 3 .3 '-D in itrobenzophenons in 
der alkalilös!. F rak tio n  neben m -N itrobenzoesäure 2.5.3 '-Trinitro-3-oxybenzophenon, 
C jJEL08N 3, aus m -K resol m ik rokrysta llines Pu lver, F. 285°. ( J .  ehem . Soc. [London] 1945.
378—80. Ju n i. L ondon, K in g 's  Coll.) Z o P F F . 3378

Henri de Diesbaeh, Gerald Rey-Bellet und Tao-Shing Kiang, Untersuchung über die 
BenzoyIderivaie des Indigos. V II. M itt. (V I. vgl. C. 1941. I I .  196.) F ü r  d as beim  B e
handeln  von Ind igo  m it B enzoylchlorid en ts teh en d e  „Höchster Gelb R “ hab en  HOPE, 
K e r s e y u .  R i c h t e r  (J . ehem . Soc. [London] 1933.1002) u. HOPE u. A n d e r s e n  ( J .  ehem. 
Soc. [London] 1936. 1474) K o n stitu tionsfo rm eln  vorgeschlagen, d ie  au f den Ergebnissen  
des A bbaues des F arbsto ffes m it sd. K O H  b eruhen . H ierbei lie fert H öch ste r Gelb R  außer 
1 Mol. B enzoesäure u. 1 Mol. A n th ran ilsäu re  eine V eib ., d e r  diese A u to ren  die Form el III 
zuerteilen. Vff. haben  nun  III, das L ac tam  des 2-(o-C arboxyphenyl)-4-oxo-1.4-dihydro- 
chinolins, auf 2 W egen sy n th e tis ie r t:  1. I sa tin  w ird  m it A cetophenon-o-carbonsäure  nach 
N E üM A N N  u . Z e l t n e r ( C .  1923. IV . 665) zur 2-(o-C arboxypheny!)-chinolin-4-carbonsäure 
(VII) kondensiert u. das R eaktionsprod . m it N a-A m algam  zu dem  L ac tam  VIII reduziert 
Bei d er O xydation  von VIII m it CrÖ3in E ssigsäure  e n ts te h t das L ac tam  des 2-(o-Carboxy- 
phenyl)-4-oxo-1 .2 .3 .4-te trahydrochinolins (IX), welches leicht d u rch  H alogenieren  u. 
A bspaltung  von H alogenw asserstoff oder durch B ehandeln  m it Se oder S e 0 2 oder S zu 
d er gesuchten  Verb. III deh y d rie rb ar is t .  2. o-A m inoacetophenon g ib t beim  E rh itzen  
m it P h th a lsäu rean h y d rid  das o -P h tha loy lam inoacetophenon  (X), d as u n te r  d iesen Be
dingungen sp o n tan  zu d e r Verb. III cyclisiert. D ie E igg. des sy n th e tise r te n  P rod . sind 
m it denen  des nach  HOPE u . M itarbeitern  (1 .c.) e rh a lten en  A bbauprod . des H öchster 
Gelbs R in  einer T abelle  verglichen. Die beiden V erbb. sind  n ich t id en t, u. d a m it  sind  auch 
die H oP E schen  Form eln  fü r  das H öch ste r Gelb R  u . d as aus diesem  d u rch  Behandeln 
m it H 2S 0 4 en ts teh en d e  H öchster Gelb U hinfällig . E in ige  H alogen- u . N itro d eriv v . der 
in  diesem  Z usam m enhang  da rg este llten  V erbb. w erden beschrieben .

V e r s u c h e :  Lactam  VIII, C17H 130 3N , beim  B ehandeln  von VII m it 3 % ig . Na- 
A m algam  in  wss. N a2COs bei Z im m ertem p., aus A. K ry s ta lle , F . 239°; M ethylester, 
C ^H ^O .jN ,  aus VIII m it C H 3O H  u. H Cl, k leine  weiße K ry s ta lle , F . 175°. — D urch 
D ecarboxylierung von VIII e n ts te h t das Lactam  des 2-(o-Carboxyphenyl)-1.2.3.4-tetrahydro- 
chinolins d u rch  E rh itzen  über den F ., aus E ssigsäu re  K ry s ta lle , F . 140°. — Lactam  IX, 
CleH 11Q2N , durch  O x yda tion  von VIII in  E isessig m it C r0 3 auf dem  W asserb ad , aus A. 
K ry sta lle , F . 168°; Phenylhydrazon, C'22/ /  1TOiV3, aus IX m it P h en y lh y d raz in , in  Eisessig, 
weiße N ädelchen aus A. oder E isessig , F . 222° ; Kondensationsprod. von IX m it Benzaldehyd , 
C jgH jjO jN , aus IX m it B enzaldehyd u. e iner S p u r P ip e rid in  bei 170— 180°, aus Eisessig 
u. A. weiße N adeln , F . 228°; 3-Bromverb. C 16H 10O2N B r ,  aus IX m it B r in  CHC13 in  der 
W ärm e, aus E isessig gelbliche K ry sta lle , F . 257°. — Lactam  III, Cw H 90 2N ,  lösl. in  A. u. 
E isessig, X ylol, P y rid in , N itrobenzol, gelbliche K ry s ta lle , F . 263°; fre ie  Säure C16H lx0 3N , 
beim  Sieden von III m it 10% ig . a lkoh. K O H , g eh t beim  Sieden in  N itrobenzo l w ieder 
in  das L actam  über, aus verd. A. weiße K ry s ta lle , F . 263°, u n te r  R ingsch luß  zu III; 
M ethylester der fre ien  Säure C17H 130 3N , aus C H 3O H  weiße K ry s ta lle , lösl. in  A lkalien  u. 
M ineralsäuren, F . 314°; 3-Bromverb., von III, C16H 80 2N B r, aus IX beim  B rom ieren  in  
CHClg oder E isessig u. Z ersetzen des anfangs geb ilde ten  Perb rom ids d u rch  E rw ärm en , 
gelbliche K ry s ta lle  aus P y rid in  oder A m y lace ta t, F. 233°; Lactam  des 2-{o-Carboxyphenyl)-

/ \ / V / \ / V

.COOH

•>

V ' N CO

HOOC

’S /  VII ' S /  V III IX ' S / I I I S /
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• 4-thio-1.4-dihydrochinolins (X III), C,6H 0ON S, aus I I I  m it P 2S6 in Bzl., lösi. / \  
in  E isessig, C hinolin, Cyclohexanol u. in  P y rid in , v io lettschw arze K rysta lle ,
F .  253— 254°; Phenylhydrazon, C22H 15O N 3, beim  Sieden von X III  m it über- \ ^ \ ^ S 
schüssigem  Pheny lhydraz in  in  30 Teilen P y rid in , aus Bzl. ro te  K ry s ta lle , j
F. 2 2 4 -2 2 5 ° ;  5( 3)-Bromverb. von V III, C 17t f 1?0 3V £ r, aus V III beim Be- ^  \
handeln  m it Brom  in 20 Teilen Eisessig bei 100°, aus Eisessig N adeln,
F . 257°. G ib t beim  O xydieren m it alkal. K M n 0 4 P h tha lsäu re . — 5 ( ’i)-Brom - CO I x n l
verb. von  IX , CwI I 10O2N B r, beim  O xydieren der vorst. in  Eisessig m it C i0 3, L 1
gelbliche K ry sta lle , F . 202°; Phenylhydrazon, Ci2H ieONsB r, gelbliche \  ji 
K ry sta lle , F . 247— 248°. Kondensationspiod. der vorst. m it Benzaldehyd,
C2sH140 2N B r, K ry sta lle , F . 231— 232°. — 5(1)-Bromverb, von I I I , C16H 8- 
0 2N B r, aus d er B rom verb , von IX beim B rom ieren in  CHC1S m it 1 Mol Brom 
u. A bspaltung  von H B r in  sd. P y rid in , aus P y rid in  gelbe K ry sta lle , F . 261°. — 5(?)-3-_Di- 
bromverb. von I I I , C16H ,0 2N B r2, aus v o rst. beim  B rom ieren in  E ssigsäure (das e rs t e n t
stehende Perbrom id zers. sich beim  E rw ärm en), aus P y rid in  K rysta lle , F . 272°. — 
5(t)N itroverb . von V III, C17H 120 5N 2, d u rch  N itrie ren  von  V III in  10 Teilen sd. H N O s 
(D. 1,40), aus Eisessig schwachgelbe K rysta lle , F . 260° (Zers.). — 5 (“!)-Nitroverb. von IX, 
C16H 10O4N 2, beim  O xydieren  d er vorst. in  sd. E isessig m it C r0 3, K ry sta lle , F . 309—310°. 
Da die Verb. m it P h eny lhydraz in  n ich t reag iert, is t  w ahrscheinlich  bei der O xydation  
gleichzeitig D ehydrierung  zur 5( ?)-N itroverb. von I I I  e ingetre ten . Das e rw arte te  P heny l
hydrazon de r n ich t deh y d rie rten  Verb. k o n n te  aus den M utterlaugen der O xydation  m it 
C r0 3 iso liert w erden, ro te  K ry sta lle , F . 264°. — 3-Nitroverb. von III , C,6H 80 4N 2, beim 
B ehandeln von IX  m it 10 Teilen sd. H N 0 3 (D. 1,4) u. E n tfe rnen  d er N ebenprodd. durch  
E rh itzen  m it B enzaldehyd u. einer Spur P iperid in  auf 160°, aus Eisessig gelbe K rysta lle ,
F . 253°. (Helv. chim . A cta  26. 1869—85. 15/10. 1943. F re ibu rg  [Schweiz], U niv., Chem. 
Inst.) H e l d . 3390

Femanda Misani und Marston Taylor Bogert, Die. Suche nach besseren H eilm itteln gegen 
Tropenkrankheiten. I I I .  M itt. Weitere Versuche in  der Chinolinreihe. (II . vgl. C. 1946.
I. 948.) Die D O E B N E R -R k . von 8-A m inochinolin  (I) m it Paraldehyd  u. B renztrauben
säure (VI) fü h r t  zu l-(C hinolyl-8')-2-m ethyl-4.5-diketopyrrolidin  (IV). Aus 8-Am ino- 
6-methoxychinolin (II) kon n te  m it B enzaldehyd u. Phenyl-V I l-(6 '-M ethoxy cliinolyl-8')- 
2.3-diphenyl-4.5-diketopyrrolidin  (V) erhalten  werden. Die als Zwischenprod. anzunehm ende

H 2C----------- C =  O
I I

H ,C -H C  c  =  o
\  I
N H  OH

/ N\ / \
-OCHs R  1 OCH,

III I R  =  H S & p .IV  R , =  R , =  H , R 2 =  CH3 VII
II R  =  OCHs V Rx =  OCH3, R 2 =  R s =  C6H 5

su b stitu ie rte  V aleriansäure konn te  bei der R k. von I I  m it A cetaldehyd u. VI als a-Keto- 
•y-(6-methoxychinolyl-8-amino)-valeriansäure  (III) gefaßt werden. Die in Analogie zu der 
DOEBNER-Rk. von Anilin m it P araldehyd  u. VI zu erw artende P h en an th ro  incarbon- 
säure konn te  n ich t e rh a lten  werden. Die abw eichenden Ergebnisse werden auf S tereo
in terferenz zu rückgeführt. Bei der COMBES-Rk. zwischen I I  u. A cetylaceton en ts tan d
4-(8'-M ethoxy chinolyl-8’-amino)-penten-3-on-2  (VII), das sich n ich t zu dem  entsprechen
den P hen an th ro lin  cyclisieren ließ.

V e r s u c h e  (Alle F F . k o rr., A usbeuten  in  K lam m ern ): l-(Chinolyl-8')-2-methyl-
4.5-diketopyrrolidin  (IV), aus 8-A m inochinolin  m it P araldehyd  n . Brenztraubensäure  (VI) 
in  absol. A., 2 Stdn . R ückfluß , iso lie rt als P ikra t, C20H 15O9N5, gelbe N adeln aus A., F. 217 
bis 218° (5% ). — <x-Keto-y-(6-methoxychinolyl-8-amino)-valeriansäure (III), C15H 160 4N 2, aus
6-M ethoxy-8-am inochinolin  (II) m it Paraldehyd  u. VI in  absol. A., 5 Stdn. R ückfluß, weiße 
N adeln  d u rch  Fällen  aus alkal. Lsg., F. 196— 197° (15—20% ); n-Butylester, C19H 240 4N 2, 
aus vorst. m it n-B utanol +  H 2S 0 4, N adeln  aus A. oder Aceton, F. 166,5— 168,5° (85% ). 
L äß t sich m it SOCl2 in  Ae. n ich t cyclisieren. — l-(6'-M ethoxychinolyl-8')-2.3-diphenyl-
4.5-diketopyrrolidin  (V), C26H 20O3N 2, aus I I  m it Benzaldehyd u. Phenyl-V I in  absol. A., 
37 Stdn . R ückfluß , K rysta lle  aus Ae., F . 257° (4% ). — 4-(6'-M ethoxychinolyl-8'-amino)- 
penten-3-on-2  (VII), C15H 160 2N 2, aus I I  u. A cetylaceton in  Ggw. von D iie iit  nach 
JOHNSON u . M a t h e w s  (J .  Amer. ehem. Soc. 6 6 .  [1944.] 210), rhom b. Prism en aus A.
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oder A ceton, F . 151— 152° (85% ). L äß t sich m it P 20 5 oder H 2S 0 4 n ich t cyclisieren. ( J .  org. 
C hem istry 10. 458— 63. Sept. 1945. New Y ork  27, N . Y .) K . F a b e r . 3395

W . 0 .  Kermack und W . Tebrieh, Synthese von 4 -O xy-\5 .6 :2 ',3 ']-pyridochinolin  (4-Oxy- 
m-phenanthrolin). D a das aus m -P henanthrolin  (I) m it Perbenzoesäure  erhältliche  N -O xyd 
m it P0C13 2-Chlor-m-phenanthrolin  (II) u. n ich t d as gew ünschte 4-Chlorisom ere lie fert
u. m it S 0 2C12 sogar ein D ichlorprod. e n ts te h t (vgl. h ierzu  au ch  M e i s e n h e i m e r ,  Ber. 
d tsch . ehern Ges. 59 . [1926.] 1852 u. MAGIDSSON u . RUBZOV, C. 19 3 8 . I .  3774) w ird das
4-Oxy-m -phenanthrolin  (III) nach  SKRAUP aufgebaut. D as h ierzu  notw endige 5-Am ino- 

/ x  4-oxychinolin  (IV) kon n te  über dessen 2-C arbonsäure aus m -Amino-
NH2 OH || N OH acetan ilid  u. N atrium oxalessigester e rh a lten  w erden. Die Stellung
| 2 | || I | der N H 2-G ruppe im  IV k o nn te  einw andfrei sichergestellt werden.

// \ y / \  \ // \ / \  So ergab  z. B. d ie  D iazoverb. des IV ein  4.5-D ioxychinolin  (V),
I I  d as m it dem  von MUSAJO u. MlNCHILLl (C. 194 2 . I I .  1459) be-

L il J  L  Ix^ J  schriebenen V id en t, w ar. D ie h ierbe i b eo b ach te te  S ta b ilitä t der
N /  N f  n D iazoverb. des IV w ird  au f die A usbldg. eines O xydiazinringes

IV 111 zurückgeführt, was m it d er 4 .5-S u b s titu tio n  im  E in k lan g  s teh t.
V e r s u c h e :  m -P henanthrolin-N -oxyd, C12H 8ON2, aus I  vom  F . 75° in  Chlf.

m it Perbenzoesäure  bei 0° u. E x tra h ie re n  m it verd. HCl, nach  dem  F ällen  m it N aOH 
aus W . N adeln , F . 188°; Dichlorhydrat (VI), gelbe N adeln , F . 229°. H ie rau s m it P0C13 
u n te r  Selbsterw ärm ung (bis 55°), sp ä te r  auf dem  W asserbad II , F . 150° (vgl. C. 1942.
I I .  2790). — Dichlorphenanthrolin, C12H 6N 2C12, aus VI m it S 0 2C12 im  R o h r auf dem 
W asserbad, aus Bzl. N adeln , F . 187°. — 5-Acetam ino-4-oxychinolin-2-carbonsäureäthyl- 
ester, C14H 140 4N 2, aus m -A m inoacetanilid  u. O xalessigester in  sd. A. in  Ggw. einer 
Spur HCl, E indam pfen  d er a lkoh. Lsg. u n te r  verm indertem  D ruck  u. Cyclisieren des 
rohen m -A cetam inoan ilino fum arsäu reä thy leste rs in  vorgeheiztem  P ara ffin  bei 240°, nach 
dem  A bkühlen  als N d., aus A., F . 240°. — 5-Amino-4-oxychinolin-2-carbonsäure, 
C j0H 8O 3N 2, d u rch  Verseifen des L e tz tg en an n ten  in  sd. 3,5 n HCl zu n äch st als Chlor
h y d ra t,  m it N a-A ceta t, F . 303°; S u lfa t, F . 270—275°. — H ie rau s IV, C9H 8ON2, m it 
C u-C hrom it in  sd. C hinolin u. E indam pfen  der Lsg. im  V akuum , aus W . m it 1 Tropfen 
N H 3 N adeln, F . 189°; Chlorhydrat, P rism en , F. 251—255°. — II I ,  C12H 80 N 2-H 20 ,  aus 
IV  in  69% ig. H 2S 0 4, 90% ig. G lycerin u. 80% ig. A rsensäure  bei 170— 180° (1 Stde.), 
nach  dem  V erdünnen m it W . u. F ä llen  m it N H 3 schw ach gelbb raune  N adeln , F . 107 bis 
108°; die H C l-saure Lsg. fluoresciert blau. — V, C9H 70 2N, aus IV  d u rch  D iazotieren  in 
H 2S 0 4 u . K ochen m it Cu-Bronze, nach  dem  N eutralis ieren  m it B a(O H )2, E indam pfen  
d er Lsg. u. Sublim ieren bei 180— 200°/0,005—0,0025 m m  H g F . 210—215°. ( J .  ehem. 
Soc. [London] 1945. 375— 78. Ju n i. E d in b u rg h , R oyal Coll. of Physcians, Res. Labor.)

Go l d . 3430
W illiam  S. E m erson, D ie B eaktion  von Styrol m it A ldehyden. N ach P r i n s  (Chem. 

W eekbl. 1 6 . [1919.] 1510) w urde in Ggw. von konz. H 2S 0 4 u . E isessig S tyro l m it Acet
a ldehyd , P rop ionaldehyd , B u ty ra ld eh y d  u . Iso b u ty ra ld ed y d  kondensiert. E s werden 
Diene  (I), D ioxane  (II), Glykolacetate (III) u. ein hochsd. ö l  isoliert. Die gebildeten I wurden 
m it M aleinsäureanhydrid  in bek an n te  DlELS-ALDER-Addukte (IV) ü b e rg efü h rt; das Dien 
aus der U m setzung m it Iso b u ty ra ld eh y d  reag ierte  n ich t m it M aleinsäureandydrid . Kein 
D ioxanderiv . w urde bei d er K o n d ensa tion  m it n -B u ty ra ld eh y d  e rhalten . Die anderen  II 
w urden durch  Pyro lyse  bei 425— 575° über H 3P 0 4 au f Silicagel in die entsprechenden  I 
um gew andelt; deswegen u . wegen ih rer S y n th . aus den  en tsprechenden  G lykolestern 
w erden erstere  als 2 .6-D ia lkyl-4 -phenyl-l .3-dioxane  fo rm ulie rt. Die U m setzung von Styrol 
m it A cetaldehyd ergab in der H au p tsach e  l-Phenyl-1.3-butylenglykoldiacetat, verunreinigt 
m it e tw as M onoacetat, die d u rch  frak tio n ie rte  D est. n ich t g e tre n n t w erden konnten . Die 
E ste r  au s den anderen  K ondensa tionen  w aren  alle M onoacetate der entsprechenden 
G lykole; ihre Pyro lyse  über H 3P 0 4 au f Silicagel bei 496— 575° ergab Diene, m it 10% ig. 
wss. K O H  w urden  sie zu den  en tsp rechenden  Glykolen (V) verseift. L etz te re  lieferten mit 
den  ep tsp rechenden  A ldehyden ( +  CaCl2 u. etw as HCl) die bei der u rsprünglichen K on
densa tion  e rh alten en  II, m it A usnahm e von l-Phenyl-1 .3-hexylenglykol. Das entsprechende 
D ioxanderiv . w urde auch  bei d er ursprünglichen  K ondensation  n ich t erhalten . Bei den 
bei den  K ondensationen  isolierten hochsd. N ebenprodd . h a n d e lt es sich wahrscheinlich 
um  K ondensa tionsp rodd . des d im eren S ty ro ls  m it d en  en tsprechenden A ldehyden , die 
als D ioxane vom  T ypus VI oder VII fo rm u lie rt w erden. D as bei der K ondensation  von 
S tyro l m it A cetaldehyd isolierte hochsd . P ro d . is t  v e rm u tlich  ein  D ih ydropyran  (VIII).

/  \ - C H = C H  C H = C R R ' <  >_CH -CH Q-CH R  <  > - C H C H 2C H O H CH RR'
X  /  \ ______ /  1 1 X  /  1

O— CH— O OCOCH3
I

R ' III
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CHOHCHjCHOHCHRR'

CeH 5 — CH—CH3
I c6h 5- c h—ch3 h

/ CH\  ¿ H S C \ / CB’
C6H 5- C H  C H R' /  \  c eH r—C c \

| I c„h 5- c h  o ^6il5 | | x c<,H5
o  o  I I  I I
\  /  RCH CHR' 4 OH.-CH CH—CHS

A  X o /  X o /
H  R

VI VII VIII

V e r s u c h e .  Folgende Verbb. werden beschrieben: Phenylbutadiene  (I),R  =  R ' =  f f  
K p .14 89— 94°, n D28 =  1,6010; R  =  C ff3, R ' =  f f ,  K p .u  98— 125°, nD25 =  1,5952; 
R  =  C2H b, R ' =  f f ,  K p .u  127— 130°, n D25 =  1,5917; R  =  R ' =  C H 3, K p .n  125—130°, 
nD28 =  1,5985. — 3-Phenyl-6-alkyl-A i -tetrahydrophthalsäureanhydride (IV): R  =  R ' — f f ,
F. 115— 116°; R  =  C ff3, R ' =  f f ,  F . 156— 157°; R  =  C2f f 3, R ' =  f f ,  F . 152— 153“. —
2.6-D ialkyl-4-phenyl-1.3-dioxane  (II): R  =  R ' =  CH S, K p .14 125— 130°, n n 28 =  1,5070,
D . f  =  1,031; R =  R ' =  C2/ / 5, K p .14 150— 155“, nD25 =  1,5006, D . f  =  1,012; R =  R ' =  
C ff(C ff3)2, K p .n  159—162°, nD26 =  1,4923, D .f  =  0,999. — 1-Phenyl-1.3-butylenglykol- 
monoacetale (III): R  =  R ' =  f f ,  K p .14 162— 164°, n D25 =  1,4883, D . f  =  1,075; R  =  C ff3, 
R ' =  f f ,  K p .14 169— 171°, n n 26 =  1,4902, D . f  =  1,057; R =  C3H-0, R ' =  f f ,  K p .u  179
bis 181°, n D25 =  1,4867, D . f  =  1,038; R  =  R ' =  C ff3, Rp.-^ 175— 176°, n D25 =  1,4941,
D . f  =  1,045. — l-Phenyl-1.3-butylenglykole  (V): R  =  R ' =  f f ,  K p .13 173— 174°, nD28 =  
1,5319, D . f  =  1,073; R  =  C ff3, R ' =  H , K p .ls 180—183°, nD26 =  1,5241, D . f  =  1,051; 
R  =  C„H3, R ' =  H , K p .u  170— 172°, n D25 =  1,4955, D . f  =  1,020; R  =  R ' =  C H 3, 
K p .14 181— 183°, n n 25 =  1,5133, D . f  =  1,035. — Dioxane aus dimerem Styrol (VI u. V II): 
R  =  R ' =  C ff3, K p .n  203— 213“, n D25 =  1,5762, D . f  =  1,035; R  =  R ' =  C2H3, K p .14 220 
bis 235°, n D28 =  1,5451, D . f  =  1,038; R  =  R ' =  (C H 2)2CH3, K p .u  222—232“, n D25 =  
1,5505, D . f  =  1,019; R =  R ' =  C H (C H 3)2, K p .n  222—229“, n D28 =  1,5478, D . f  =  
1,024. — l-Phenyl-1.3-hexylenglykolmonoacetat, aus l-Phenyl-1.3-hexylenglykol m it 
E ssigsäureanhydrid  (+ N a-A ce ta t) , K p .12 169— 181°, nD28 =  1,4905— 1,4859. — Die 
A cetylierung von l-Phenyl-4-methyl-1.3-amylenglykolmonoacetat, K p .n  175— 176°, n n 25 =  
1,4941, gelang nicht. ( J .  org. Chem istry 10. 464—69. Sept. 1945. M onsanto Chem. Co., 
C entral Res. Dep.) HUM M EL. 3460

W . H . Davies und H . A. P iggott, Eine neue P yrim idinsynthese. I. M itt. 4-Amino-
5-phenylpyrim idin. Die Um setzung von Phenylacetonitril (I) m it Form am id bei 180° im 
N H 3-Strom  liefert 4-A m ino-5-phenylpyrim idin  (II) neben a-Im inom ethylphenylacetonitril
(III), aber kein Phenylacetam id, das ohne N H 3 in  einer sauer w erdenden R eak tions
m ischung gebildet wird (vgl. auch  N O V E L L I, An. Asoc. quim . argen tina  31. [1943.] 23. 
29). A ndere Am ide zeigen diese R k. nicht. Die D arst. von I I  aus <x-Formylphenylessig- 
säureäthylester (IV) oder a-Formylphenylacetonitril (V) w ar b isher ergebnislos gew esen; die 
Um setzung von I I I  m it Furam id in  lieferte 4-O xy-2-furyl-5-phenylpyrim idin  (VI), das bei 
der K M n04-O xydation Zers, e rlitt. — Die K onst. des I I  ergab sich aus den Eigg. u. 
denen der dargeste llten  D erivate. Mit konz. HCl e n ts teh t 4-O xy-5-phenylpyrim idin  (VII), 
aus dem  m it POCl3 4-Chlor-5-phenylpyrim idin  (VIII) e rhalten  w erden k a n n ; V III liefert 
m it N H 3 I I  zurück. W ährend die Red. von V III m it Zn in  wss. N a-Phosphat (vgl. A. P. 
2 242 079. C. 1942. I I .  316) erfolglos war, verläu ft die H ydrierung  m it Pd, C aC 03 un ter 
Bldg. von 5-Phenyltetrahydropyrim idin  (IX) (?), dessen K onst. n ich t einw andfrei sicher
gestellt w erden konnte. E ine Red. von V II m it N a in  A. lieferte a. y-D iamino-ß-phenyl- 
propan  (X) (vgl. auch JO H N SO N , J . Amer. ehem. Soc. 38. [1916.] 1385. 1855); I I  lieferte 
nur N H 3. — Die Korfet. des II I , das als Zwischenprod. bei der Bldg. von I I  auzusehen ist, 
ergab sich aus der H ydrolyse zu V u. N H 3 (vgl. hierzu D a i n s , Ber. d tsch . chem. Ges. 35. 
[1902.] 2496), aus denen es in  sd. Xylol oder Toluol über das bei tiefen  Tem pp. beständige 
A m m onium salz C6H 3C(CN) =  C f f— 0 — N ff i  (XI), wiedergewonnen w erden kann. In  
höher sd. L ösungsm itteln  is t das sek. Am in [C6H3-C(CN) =  C H —]2N H  das H aup t- 
reak tionsprod ., das auch  aus I  u. HCN gebildet w ird (vgl. auch W A L T E R  u. SC H IC EX E R , 
J. p rak t. Chem. 55. [1897.] 305). I I I  liefert m it Form am id I I  neben I ;  ähnlich verhalten
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sich IV, <x-Phenylim inom ethyl-phenylacetonitril (XII) u. a-Acetylphenylacetonitril. — 
Einige D erivv. von II, VII u. VIII w erden beschrieben. W ährend  VIII m it M ethylat
4-M ethoxy-5-phenylpyrim idin  (XIII) lie fert, en ts teh en  bei d er M ethylierung von VII 
m it D im ethy lsu lfa t im  w esentlichen die beiden isom eren 5 -P h en y l-N (l  oder 3)-methyl- 
pyrim idone  (XIV), von denen das höher schm , aus dem  Jo d m e th y la t des II m it Alkalien 
gebildet w ird. Die Im ino-d ihydropyrim id in - bzw. Pyrim idonform  schein t d ah er w ahr
schein licher zu sein.

C H -O -N H *  C H = 0  C H = N - C 6Hä

C6H 6- C - C N  ^  C6H 6- C H - C N  ""*■ C6H s- C H - C N  XII

V e r s u c h e :  II, C10H 9N 3, aus I u. F orm am id  bei 180° im  N H 3-S trom  als Nd.
u. E x trah ieren  des m it W . ve rsetz ten  F iltra ts  m it Ae-, nach  dem  U m fällen aus verd. HCl, 
aus M ethanol oder C yclohexan Prism en, F . 152,5— 153,5°, K p . 332; A usbeu te  54% . III, 
C9H 8N 2, als N ebenprod. aus dem  hochsd. R ü ck stan d , aus W. P la tte n , F . 133— 134°. — 
I I -Jodm ethylat, Cn H 12N 3J - H 20 ,  aus II m it C H 3J  in  sd. M ethanol, aus W ., F . 170—172° 
(Zers.). — 4-Acetylam ino-5-phenylpyrim idin , C12H u ON3, aus II in  sd. E ssigsäureanhydrid, 
aus Bzl., F . 139— 140°; m it A cetylchlorid  in  E ssig säu reanhydrid  bei 95° e n ts te h t eine 
Diacetylverb., Chlorhydrat, C14H 130 2N 3-HC1, F . 200—204° (Zers.). — VII, C10H 8O N 2, aus
II in  36% ig. HCl auf dem  W asserbad im  H C l-S trom , als C hlorhydrat, C10H 8ON2-H C l-H 2O, 
aus 36% ig. HCl, F . 272° (Z ers.); A usbeute  94% , nach  dem  B ehandeln  m it N aO H  u. 
F ällen  m it C 0 2, aus W ., F . 173— 174°; A usbeute 91% . — VIII, C10H ,N 2C1, aus VII in sd. 
POCl3 aus PA e., F . 71— 72°, K p .19 156— 158°; A usbeu te  93% . H ie rau s m it alkoh. NH3 
bei 150— 160° II. —  XIII, CUH 10O N 2, aus VIII m it M ethylat in  sd. M ethanol, aus PAe.,
F . 49— 50°; A usbeute 78% . — XIV, CU H 10O N 2, aus VII in  2 n N aO H  m it D im ethylsulfat 
bei 10 ± 2 °  u. E x trah ie ren  m it Chlf. aus A ceton, F . 171— 172°, u. aus de r aceton. M utter
lauge ein w eiteres XIV, aus W ., F . 111— 112°; A usbeute  45%  bzw. 1 4% ; d as bei 171—172° 
schm . XIV aus dem  II-Jo d m e th y la t in  2 n N aO H  u n te r  E n tw . von N H 3. — IX(?), aus 
VIII du rch  H ydrieren  in  M ethanol bei Z im m ertem p. in  Ggw. von P d /C aC 0 3; Pikrat, 
C18H 150 7N r,, ausW .gelbe Prism en, F .201—202°.— 2.4-D ioxy-5 -phenylpyrim id in , C10H 8O2N2, 
aus IV u. H arnstoff in  Ggw. von wss. N aO H , F . 360° (Zers.). — 2.4-£>ichlor-5-phenylpyri- 
m idin , C10H 6N 2C12, aus dem  L etztg en an n ten  m it sd. POCl3, K p .16 181— 182°, aus Cyclo
h exan , F. 78—80°; liefert d u rch  H ydrieren , wie fü r VII beschrieben, gleichfalls IX. — X, 
aus VII m it N a in  A., nach dem  A bdam pfen der H C l-sauer gestellten  R eaktionslsg. als 
C hlo rhydrat in  Form  eines b rau n en  P u lvers; D ip ikra t, C21H 20O14N 8-H 2O, aus W ., F . 244 
bis 246° (Zers.); Dibenzoylderiv., C23H 220 2N 2, F . 176— 177°. — V, aus VII m it sd. 1 n HCl, 
aus Toluol, F . 156— 159°; A usbeute 81% . — VI, C14H 10O2N 2, aus F uram id in ch lo rh y d ra t 
in  35% ig. NaCl-Lsg. m it IV bei 14 i  2°, nach  Zugabe von A. u. sp ä te r  von W . als Nd., 
aus M ethanol N adeln , F. 222— 223°. — XI, C9H 10 ON2, aus V in  fl. N H 3 bei — 40° (6 Stdn.) 
nach  dem  A bdam pfen des N H 3 aus A. u n te r geringer Zers. P rism en , F . 137— 138° (Zers.). —
III d u rch  D estillieren von XI in  Toluol u n te r E n tw . von N H 3 u. W ., aus Bzl. P la tten ,
F . 134— 135°. — II gleichfalls aus III u. Form am id  bei 180° im  N H 3-S trom , F . 152— 154°; 
A usbeu te  52% , neben 28%  I, K p .u  103— 107°, das m it Ae. e x tra h ie r t  w erden konnte. 
Aus V e n ts teh en  analog 45%  II u. 30%  I u. aus XII u. F orm am id  bei 180° im  N H 3-Strom  
38,5%  II u. 20,5%  I. 27%  II u. 31%  I w erden aus <x-Acetylphenylacetonitril u. Form am id 
bei 180° gebildet. M it A cetam id is t die  Bldg. von 4-A m ino-5-phenyl-2.6-dim ethylpyri- 
m idin  (? ), F . 180— 190°, w ahrscheinlich. ( J .  ehem . Soe. [London] 1 9 4 5 . 347— 51. Ju n i. 
M anchester 9, Im p . Chem. In d . L td . Res. L abor.) G o ld .  3505
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W. H. Davies, A. W. Johnson und H. A. Piggott, Eine neue_ Pyrim idinsynthese.
II. M itt. 4-Am ino-5-arylpyrim idine. (I. vgl. vorst. Ref.) N ach dem  in  der I. M itt. (1. e.) 
beschriebenen Verf. w erden aus substitu ie rten  Phenylaceton itrilen  (I) die 4-Am ino-5-aryl- 
pyrim idine (II) dargestellt. Die geringe A usbeute von 4,5%  bei der D arst. des 4-Amino-
5-(p-nitrophenyl)-pyrim idins  (II, X =  p -N 0 2) wird darau f zurückgeführt, daß p-N itro- 
phenylace ton itril u n te r den  Versuchsbedingungen ein chinoides N H 4-Salz III bildet. Bei 
der D arst. über das m it D iphenylform am idin erhältliche IV (X  = p - N 0 2) (vgl. GROTHAUS u. 
DAINS, J . Am er. ehem. Soc. 58. [1936.] 1334) d u rch  U m setzen m it Form am id w urden 
20%  erhalten . D er Reaktionsw eg I->V-»VI->VII w urde fü r die Gewinnung von 4-Amino-
5-(p-chlorphenyl)-pyrim idin  (VIII) u. 4-Am ino-5-(p-m ethoxyphenyl)-pyrim idin  (IX) ge
w ählt. Bei dem  in  der Rk. VI->VII gebildeten N ebenprod. han d elt es sich offenbar um 
das D iam in [A r-C (C N ) =  C H —]2N H . Die A usdehnung der Form am id-R k. auf w eitere

c h  =  o  c h  =  n - c 6h 5.
| I

X - C 6H4- C H - C N  -<—  X - C 6H4- C H 2- C N  — >  X —C6H4—C H -C N  IV

V

C H -O N H ,
II

X - C 6H 4- C - C N  —>  X - C 0H„
VI VII

X  =  p —CI, p —OCH3, p —o h , p —NOi oder o -

N itrile , z. B. jS-Phenylpropionitril, M alonsäurenitril oder 
C yanacetam id w ar erfolglos, da  die CH2-G ruppe zu reak- /—OH—CN
tio n sträg e  w ar oder die N itrile  polym erisierten. h 4NO = =  III

V e r s u c h e :  p-M ethoxyphenylacetonitril (X), d urch  M ethylieren von p-O xyphenyl- 
acetonitril (XI) (vgl. K O E S S L E R  u. H a n k e ,  J . biol. C hem istry 39. [1919.] 586) m it D im ethyl- 
su lfa t in verd. N aO H  bei 50°, schwach gelbes Öl, K p .17 154— 156°; A usbeute 9 0 ,5 % .—  
p-Chlorphenylacetonitril, aus p-A m inophenylacetonitril d u rch  Zers, des D iazonium salzes 
m it CuCl, gelbe N adeln, K p .15 139— 141°, F. 30°. — o-M ethoxyphenylacetonitril, aus dem  
aus der B isulfitverb. des o-M ethoxybenzaldehyds m it KCN in  97,3% ig. A usbeute e rh ä lt
lichen C yanhydrin  vom F. 71° (aus Bzl.), in  Chlf. m it SOCl2 u. B ehandeln der e n ts ta n 
denen Chlorverb, in  sd. A. u. verd. Essigsäure m it Z n-S taub, als ö l ,  K p .15 141—142°, 
aus PAe. N adeln, F. 67—68°; A usbeute 66,5% . — A m m onium sah  des p-Chlor-a-formyl- 
phenylacetonitril (XII), C9H 90 N 2C1, aus dem  N itril in  fl. N H 3 bei — 40° u. Abdam pfen 
des N H 3, F. 129— 131° (Z ers.); A usbeute 97,7% . —  p-Chlor-a-iminomethylphenylacetonitril, 
C8H 7N 2C1, aus vorst. durch  E indam pfen d er Suspension in  Toluol im  N H 3-S trom ; nach 
dem  W aschen m it verd. N aO H  aus Toluol, F. 139— 140°; A usbeute 27,5% . — A m m onium 
salz des p-M ethoxy-a-formylphenylacetonitril, C10H 12O2N 2, F . 130— 132° (Zers.); A usbeute 
97,1% . — p-M ethoxy-a-iminomelhylphenylacetonitril (XIII), C10H 10ON2, aus Bzl. P la tten ,
F . 138°. — IX, C n H n O N j, aus X u. Form am id bei 180“ im  N H 3-Strom  u. E x trah ie ren  
des R eaktionsprod. in  Ae. m it verd. HCl zunächst als C hlorhydrat, neben 32%  unver
än d ertem  N itril aus der ä th e r. Lsg., nach der Zers, m it N aO H  aus M ethanol P la tten .
F . 164— 165°; A usbeute 38 ,3% ; Chlorhydrat, CnH^ONgCl, aus l n  HCl, F . 268—270°, 
— VIII, C10H sN 3C1, aus M ethanol P la tten , F. 203—204“ ; A usbeute 51,1% . — 4-Amino-
5-(p-oxyphenyl)-pyrim idin , C10H 9ON3, analog u n te r E n tw . von HCN, aus M ethanol 
P la tte n , F . 289—291°; A usbeute 24,7% ; Chlorhydrat, C10H 10ON3C1, aus 1 n HCl Prism en,
F . 300— 301°.— 4-Amino-5-(o-m ethoxyphenyl)-pyrim idin, Cn H u ON3, aus M ethanol P la tten ,
F . 176— 177°; A usbeute 17%. — II (X == p-NÖ2), C10H 3O2N4, auf dem gleichen W ege als 
gelbes am orphes Pulver, aus A., F. 234—239“ (sin tert bei 231°). — 49%  IX ebenfalls 
aus XIII u. Form am id bei 180° im  N H 3-Strom  u. E x trah ieren  m it verd. H 2SÖ4, F . 164 
bis 166°; VIII, analog aus XII, F. 202—204°; II (X == p-NÖ2) aus p-N itro-a-phenylim ino- 
m ethylphenylacetonitril (IV, X =  p-N Ö 2) vom F. 274—276° (vgl. GROTHAUS u. D A IN S, 1. c.)
u. Reinigen über das C hlorhydrat, nach  der Zers, aus A. u. D ioxan gelbe N adeln, F. 241 
bis 243°; löst sich p ra k t. farblos in  D ioxan; Chlorhydrat, C10H 9O2N4Cl, aus l n  HCl,
F. 302— 304°; A usbeute 20% . (J. ehem. Soc. [London] 1945. 352— 54. Juni.)

G o l d . 3505
F. E. King und R. M. Aeheson, Neue möglicherweise chemotherapeutisch wirksame  

Verbindungen. V. M itt. Basisch-substituierte Isoalloxazine. (IV . vgl. J . ehem. Soc. [London]
1946. 92.) D urch K ondensation  von su b stitu ie rten  o-Phenylendiam inen  (I), die durch  
k a ta ly t. Red. aus 4 -substitu ie rten  2-N itro-N -alkylanilinen gewonnen w erden, m it Allo- 
xan  (II) in  alkoh. Salzsäure w urden bas.-substitu ierte  Isoalloxazine  (III) erhalten . Die zur 
S y n th . benötig ten  4 -substitu ie rten  2-N itro-N -alkylaniline w urden entw eder aus N-acy-
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lie r ten  N itran ilinen  d u rch  A lkylieren m it D iäthy lam inoalky lch lo riden  u. nachfolgende 
H ydrolyse  der A cylgruppe oder d u rch  K ondensa tion  von o-C hlornitrobenzolen  m it Di- 
ä thy lam inoalky lam inen  dargeste llt.

V e r s u c h e  (A usbeuten  in  K lam m ern): 2-N itro -N -ß-diäthylam inoäthyl-p-toluolsulf- 
anilid, aus ß-Chloräthyldiäthylam inchlorhydrat u. 2-N itro-p-to luolsulfanilid  in  A. m it 
N a triu m , 36 S tdn ., 100°, he llb rauner S irup ; P ikra t, C18H 250 4N 3S-C 6H 30 7N 3, gelbe Prism en 
aus A. +  A ceton, F . 152— 154°. — 2-N itro-ß-diä thylam inoäthylanilin , C12H 190 2N 3, aus 
vorst. m it 90% ig. H 2S 0 4, 20°, ro tes Öl, K p .0i05 164— 166°; P ikra t, C12H 190 2N 3-C6H 30 7N 3, 
orangegelbe Büschel aus A ceton -j- A., F. 158°. — 9-ß-D iäthylam inoäthylisoalloxazin- 
chlorhydrat, C16H 19ö 2N5-H C l,au s vorst. nach  R ed. m it RANEY-Ni/H2 u. I I  d u rch  E rh itzen  
in  verd. alkoh. HCl, g litzernde gelbe P la tte n , F . 282— 283°; P ikra t, C18H 19Ö2N5 • C6H 3Ö7N3, 
gelbgrüne P rism en aus A. -f- W ., F . 226°. — ß-D iä thylam inoäthylam in  (IV), aus Diäthyl- 
am inom ethylcyanid  m it RANEY-Ni/H2 in  am m oniakal. Ae., FL, K p. 144— 150° (61,5% ); 
D ip ikra t, C6H 16N 2• 2 C6H 30 7N 3, K ry sta lle , F . 211° (Zers.). — 3-N itro-p-N-(diäthylam ino- 
äthyl)-toluidin  (V), C13H 210 2N 3, aus 4-Chlor-3-nitrotoluol u. IV  d u rch  E rh itzen  m it wasser
freiem  N a-A ceta t, 7 S tdn ., 100— 140°, d u nkelro tes ö l ,  K p .0)033 125— 135°; P ikra t,  C13H 21- 
0 2N 3.C6H 30 7N 3, gelbe N adeln  aus A. +  Bzl., F . 176°. — 3-Nitro-p-N -(diäthylam inoäthyi)- 
N-acetyltoluidin, C15H 23Ö3N 3, aus 3-Nitroacet-p-toluidid  u. ß-C hloräthyldiäthylam in  (VI) mit 
N aN H 2 in  Toluol, 4 S td n ., 100— 110°, gelbrotes Öl, K p .0i33 1 70— 180° (49,4% ). G ibt bei 
H ydrolyse m it konz. HCl vorst. V erb .; P ikra t, C15H 23Ö3N 3-C6H 30 7N 3, gelbe P rism en  aus 
wss. A., F . 119°. — 6-M ethyl-9-ß-diäthylam inoäthylisoalloxazinchlorhydrattrihydrat, 
C17H 21ö 2N5-HC1-3 H 2ö ,  a u sV  nach R ed. m it RANEY-Ni/H2 oder P d -K o h le /H 2 u. II  wie 
oben oder in  E isessig +  B2Ö3, kleine P lä ttc h en  aus wss. A., F . 259° (Zers.) (62% ). G ibt im 
H ochvakuum  bei 120° das K rysta llw asser a b ; P ikra t, C17H 210 2N5-C6H 30 7N 3-H 2Ö, orange
gelbe Prism en aus wss. A., F . 225—227° (Zers.). — 3-N itro-p-N -(y-diälhylam ino-n-propyl)- 
to luidin, C14H 23ö 2N 3, aus 4-Chlor-3-nitrotoluol u. y-D iä lhylam ino-n-propylam in  (VII) mit 
w asserfreiem  N a-A ceta t, 5 S tdn ., 100— 140°, dickes o rangero tes Öl, K p .0-1 145— 155°; 
P ikra t, C14H 23ö 2N 3-C6H 30 7N 3, gelbro te  P la tte n  aus wss. A., F . 155,5°. — 6-Methyl- 
9-y-diäthylam ino-n-propylisoalloxazinchlorhydratdihydrat, C18H 23Ö2Ns -H C l-2  H 2ö ,  aus 
vorst. nach R ed. m it RANEY-Ni/H2 m it I I  wie oben, gelbro te  P la tte n  aus wss. A., F . 286° 
(Zers.) (48,8% ). G ibt im  V akuum  stufenw eise K rysta llw asser a b ; P ikra t, C1SH 23Ö2N5- 
C6H 3ö 7N 3, ro te  P iism en  aus wss. A., F . 258— 260° (Zers.). — 4-Chlor-2-nitro-N-(ß-diäthyl- 
aminoäthyl)-acetanilid, C14H 20O3N 3Cl, aus 4-Chlor-2-nitroacetanilid  u. VI m it N aN H 2 in 
sd . Toluol, gelbes Öl, K p .0 35 170° (67 ,5% ); P ikra t,  Cl4H 20O3N 3Cl -CcH 30 7N 3, gelbe Prism en 
aus wss. A., F . 144°. — 4-C hlor-2-nitro-N -(ß-diäthylam inoäthyl)-anilin, C12H 180 2N 3C1, aus 
vorst. m it konz. HCl, 5 S tdn ., 100°, oder aus 2.5-JDichlornitrobenzol u. IV m it N a-A cetat, 
5 S td n ., 100— 135°, F l., K p .0>4 158— 163°, e rs ta r r t  zu dunk e lro ten  P rism en , F . 53—55° 
(88,6 u. 50 ,4% ); P ikrolonat, C12H 18O2N 3Cl-C10H 8O5N4, orangegelbe P la tte n  aus wss. A.,
F . 205° (Zers.). — 6-C hlor-9-ß-diäthylaminoäthylisoalloxazinchlorhydratmonohydrat, 
C16H 18Ö2N6C1-HC1-H20 ,  aus vorst. nach  R ed. m it RANEY-Ni/H2 in  M ethanol m it I I  wie 
oben, glänzende braungelbe N adeln  aus A. - f  W ., F . 252— 253° (Zers.) (42,5% ). G ibt im 
V akuum  bei 120° K rysta llw asser a b ;  PUcrat, C16H 180 2N6C1 • C6H 3Ö7N 3, gelbe P rism en aus
A. +  W ., F . 241— 243° (Zers.). — 4-C hlor-2-nitro-N -(y-diäthylam ino-n-propyl)-anilin, 
Cl3H 20O2N 3Cl, aus 2.5-Dichlornitrobenzol u. V II m it w asserfreiem  N a-A ceta t, 3 Stdn., 
100— 140°, dickes ö l ,  K p .0;33 164— 165°, e rs ta r r t  zu großen  P rism en, F . 38°; P ikra t, 
C13H 20O2N 3Cl-CeH 3O7N 3, o rangerote P la tte n  aus A. +  W ., F . 168,5°. — 6-Chlor-9-y-di- 
äthylam ino-n-propylisoalloxazinchlorhydratmonohydrat, C17H 20O2N5Cl • HCl ■ H 20 ,  aus vorst. 
nach  R ed. m it RANEY-Ni/H2 u. I I  wie oben, gelbe P la tte n  aus A. +  W ., F . 285—286° 
(Zers.) (49,1% ). V erliert im  V akuum  bei 120° K ry sta llw asser; P ikra t,  C17H 20O2N5C l• 
C6H 3ö 7N 3, hellbraune P rism en aus A. +  W ., F . 263° (Zers.). — 3-Nitro-4-acet-ß-diäthyl- 
am inoäthylamidoanisol, aus 3-N itro-4-acetam idoanisol u. VI m it N aN H 2in  Toluol, b raunes
ö l ;  P ikra t, C15H 230 4N 3-C6H 30 7N 3, gelbe rhom b. Täfelchen aus A ., F . 156— 157° (Z e rs .) .__
3-Nitro-4-ß-diäthylam inoäthylam inoanisol, aus vorst. m it konz. H C l; P ikra t, F . 181°. _
6-M ethoxy-9-ß-diäthylam inoäthylisoalloxazinchlorhydratm onohydrat, aus vorst. nach  R ed.

I R  =  CI, CH3, OCH; 
n =  2, 3

+



1 9 4 6 . 1 . D 2. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m ie .  N a t u r s t o f f e . 1569

m it P d -K o h le /H 2 u. II wie oben, feine orange N adeln aus W ., F . 247° (Zers.); P ikra t, 
C17H 210 3N5-C6H 30 7N 3- 3 H 20 ,  ro te  P la tte n  aus W ., F . 182° (Zers.). -  3-Nitro-4-p-loluol- 
sulfon-(y-diäthylam ino-n-propyl)-am idoanisol, aus 3-N itro-4-p-sulfonam idoanisolu.y-Ch\or- 
n -p ropy ld iä thy lam inch lo rhydra t in  absol. A. m it N a, K rysta lle  aus L eichtbenzin, F . 75 
bis 76°; P ikra t, C21H 290 5N 3S • CeH 30 7N 3, gelbe ^Nadeln aus A. +  Aceton, F . 118°. —
3-Nilro-4-y-diäthylam ino-n-propylam inoanisol, aus vorst. m it 90% ig. H 2S 0 4, 24 S tdn ., 0°, 
d unkelro tes ö l ;  P ikra t, C14H 230 3N 3-C6H 30 7N 3, b lu tro te  feine N adeln  aus A. -+- A ceton, 
F . 113°. — 6-M ethoxy-9-y-diäthylamino-n-propylisoalloxazinchlorhydrat, aus vorst. nach 
R ed. m it Pd -K o h le /H 2 m it II wie oben, orange N adeln aus W . +  A., F . 300° (als H ydrat, 
Z ers.); P ikra t, C18H 230 3N6-C6H 30 7N 3-2 H 20 ,  ro te  Täfelchen aus A. -j- W ., F . 261° (Zers.). 
— 2.4-D initro-y-diäthylam ino-n-propylanilin, C13H 20O4N4, aus 2.4-Dinitrochlorbenzol u. 
VII, tiefgelbe P la tte n  aus wenig M ethanol, F . 87— 88°. K onnte  n ich t in  ein Isoalloxazin- 
deriv . ü bergeführt w erden; Chlorhydrat, C13H 20O4N4-HCl, chrom gelbe Prism en aus A., 
F . 190— 191°. ( J .  ehem. Soc. [London] 194 6 . 681—85. Aug. O xford, Dyson Perrins Labor.)

K . F a b e r . 3575
R. M. Anker und A. H. Cook, Versuche in der P iperidinreihe. III. M itt. (II. vgl. J. 

ehem . Soc. [London] 1915. 917; IV . vgl. C. 1949. I .  887.) Bei d er K ondensation  von 
Resorcin  m it N-M ethyl-4-piperidon-3-carbonsäureätliylester (II) en ts te h t 7-O xy-3.4-(l' - 
m ethyl-1'.2 '.5 '.6 '-tetrahydro-3'.4 '-pyrido)-cumarin  (I). D as isomere 5-Oxycumarin  (IV) 
e n ts te h t bei der K ondensation von Resorcin m it 3-C yan-l-m ethyl-4-piperidon. Mit Orcin 
u. Olivelol bilden sich entsprechende Cum arine (IV, R  =  CH3 bzw. C5H U), w ährend
4-n-Hexylre-sorcin eine Substanz n ich t aufgek lärter S tru k tu r liefert. Beim  Um setzen 
m it überschüssigem  M ethylm agnesium jodid gehen die Cum arine in die Chromene 
(III, V) über. Das 7-Amylhomologe von V nim m t bei d er k a ta ly t. H ydrierung 2 Atom e H 
auf u. geh t in das entsprechende Chrom an über, dem  wegen seiner Ä hnlichkeit m it Canna- 
binol als m öglicherweise analget. w irkende Substanz In teresse  zukom m t.

B/

/ V  5' \  J l  eV
yd \» _i /  * ° w

II 
o

I R  =  O H ;R ' =  H  III R  =  OH; R ' =  H
IV R  =  H ; R ' =  OH V R  =  H; R ' =  OH

V e r s u c h e :  7 -O xy-3 .4 -(ï-m e th y l- ï .2' .5' .6 '-tetrahyäro-3' .4 '-pyrido)-cum arin  (I),
Cl3H l30 3N, aus N-M ethyl-4-piperidon-3-carbonsäureäthylesterchlorhydrat (II) u. Resorcin 

■ d u rch  V errühren u n te r K ühlung  m it konz. Schwefelsäure 24 S tdn., nach Chlf.-Ex- 
trak tio n  hellgelbe Prism en aus A., F . 220° (Zers.); Absorptionsm axim um  in A. X =
217,324 mp, ; A1crn1% =  740, 730 (25%  Ausbeute). — l-M ethyläther, C14H 150 3N, aus Ï  m it
D iazom ethan in M ethanol-Ae. neben den beiden folgenden Prodd., nach K rystallisieren  
aus Ä th y lace ta t oder A cetonitril Prism en aus Ä thylaceta t-L ig ro in , F . 134°. — Substanz 
vom F. 155° (Zers.), gefunden C =  74,2% , H  =  6,2% , K rystalle  aus Ä thylaceta t. — S u b- 
sta n zC n H n 0 6N, hellgelbe N adeln aus A., F . 210° (Zers.). — 7-O xy-3.4-(l'-m ethyl-1 '.2 '.5 '.6 '- 
tetrahydro-3'.4 '■pyrido)-2.2-dimethyl-a-chromen (III), C15H 190 2N, aus I m it 2 Mol Methyl- 
M gJ in Pyrid in-A nisol, 2 S tdn., 100°, hellgelbes K rysta llpu lver aus A., F . 239° (Zers.). —
5-O xy-3.4-{l'-m ethyl-1 '.2 '.5 '.6 '-tetrahydro-3'.4 '-pyrido)-cumarin (IV), Cl3H l30 3N, aus 4- 
Im ino-3-cyan-l-m ethylpiperidinchlorhydrat oder 3-Cyan-l-methyl-4-piperidonchlorhydrat 
u. Resorcin durch  R ühren  m it konz. H 2S 0 4 +  POCl3 wie oben, Prism en aus A., F . 223°; 
A bsorptionsm axim um  in A. X =  218,324 m p, E lCm1% =  770,750. — IV -M ethyläther, 
C14H 160 3N , aus IV m it D iazom ethan in Ae., 3 Tage, N adeln aus A., F . 215°. — 5-Oxy-
3.4-(l'-m ethy l-1 '.2 '.5 '.6 '-tetrahydro-3’.4’-pyrido)-2.2-dimethyl-a-chromen (V),C16H l90 2N ,au s  
ÏV m it M ethyl-M gJ in Pyrid in-A nisol, 16 Stdn., 65—85°, nach H ochvakuum sublim ation 
bei 150° m kr. Prism en, F . 257°. — 5-O xy-3.4-(l'-m ethyl-1 '.2 '.5 '.6 '-tetrahydro-3'.4 '-pyridö)- 
7-methylcum arin, C14PI150 3N, aus O rcin-H ydrat u. I I  wie oben, K uben  aus B utanol, 
F . 232° (Zers.). — 5 -O xy-3.4-(l'-m ethyl-1 '.2 '.5 '.6 '-tetrahydro-3'.4 '-pyrido)-2.2.7-trimethyl- 
a-chromenhydrojodid, C16H 220 2N J , aus vorst. m it M ethyl-M gJ in Pyrid in-A nisol, 16 S tdn ., 
65°, rhom b. Prism en aus B utanol, F . 267° (Zers.). — 5-0x y -3.4 -{l'-m ethyl-1 '.2 '.5 '.6 '-tetra
hydro-3' .4 '-pyrido)-7-n-am ylcumarin, C18H 230 3N, aus Olivetol u. II  wie oben, Prism en aus 
Ä thylacetat,F . 170°. — 5-O xy-3.4-(l'-m ethyl-1’ .2' .5' .6 '-tetrahydro-3' .4' -pyrido)-2.2-dimethyl- 
7-n-amyl-a-chromenhydrojodid, C2oH 30O2N J , aus vorst. m it M ethyl-M gJ in Anisol, 2 S tdn.,

R '

/ '
h 3c - n

/
— 0 ^

/ \  
h 3c  c h 3

= /

102*
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85°, rechtw inklige P la tte n  aus A., F . 268°; fre ie  Base, C20H 29O2N, K ry sta lle  aus Ä th y lace 
ta t ,  F . 169°. — 5-O xy-3 .4-(l'-m ethyl-1 ' .2' .5' .6 '-tetrahydro-3' .4 ' -pyrido)-2.2-dimethyl-7-n- 
amyl-a-chromanacetat, C22H 350 4N, aus vorst. m it P t 0 2/H 2 in  Eisessig, rhom b. P la tte n  aus 
Ä th y lace ta t, F . 162°; fre ie  Base, C20H 3lO2N, hellgelbe m kr. P rism en aus L igroin, F . 147°. 
— Substanz C22H 3l0-oN S , aus 4 -n -H exy lreso rc in  u. II wie oben, K ry sta lle  aus G lykol
m o n o m ethy lä ther, F . 218°. ( J .  ehem . Soc. [London] 1946 . 58— 60. J a n . L ondon, Im p. 
Coll. of Sei. and  Technol.) K . F a b e r .  3615

Archie E . Barkdoll und William F. Ross, E inige Versuche über die B ildung von T h y r
ox in  aus D ijodtyrosin in  vitro. Vff. liefern neue experim entelle  B eiträge zur .Bldg. von 
T hyro x in  (II) aus 3.5-D ijodtyrosin  (I) in v itro .

V e r s u c h e :  D arst. von I nach B a u e r  u .  STRAUSS (vgl. C. 1 9 3 5 . I I .  1708), F . des 
D ihydra tes 198° (Zers.). — 14 g l  in 325 c cm O ,ln N aO H  ( P h 8 , 8 )  ergaben  nach 14tägigem  
S tehen  im B ru tsch ran k  (vgl. auch  MUTZENBECHER, C. 19 4 0 . I. 891, u. BLOCK, C. 1941.
I. 389) 25—40 mg II. — Z ur P rü fung  auf e tw a  vo rhandenes II w urde die Lsg. von I in 
N aO H  w iederholt m it B uty lalkohol e x tra h ie rt. II w ar n ich t nachw eisbar. — Die A lkali
behandlung  von analysenreinem  I (14 g) vom  F . 202° (Zers.), d a s  d u rch  F ä llen  d e r m ehr
fach  m it Tierkohle behan d e lten  sa lzsauren  Lsg. von I d u rch  N a-A ceta t e rh a lte n  worden 
w ar, ergab 24 mg II vom  F. 228° (Zers.). Die Verss. -zeigen, d aß  die Bldg. von II w ährend 
d e r B ebrü tung  erfolgt. — In  einem  anderen  Vers. ve rw an d te  m an  als A usgangsstoff ein 
aus früheren  A nsätzen, die b ereits  II ergeben h a tte n , regenerie rtes P rä p a ra t. D er gleiche 
A nsatz lieferte  39 mg II. — Die Bldg. von  II bleib t aus, w enn m an  u n te r  L uftausschluß 
a rb e ite t. D urch leiten  von C 0 2-freier L u ft e rh ö h te  die A usbeute  a n  II. Bei d e r B ehandlung 
von  I in  Ggw. von K 3[Fe(CN)6] w urden  n u r dunk le  am orphe P rodd . e rh a lten . — In  Ggw. 
von 3.5-Dijod-4-oxybenzoesäure  blieb die Bldg. von II aus. In  Ggw. von 2.4.6-Trijodphenol 
(III) w ar die A usbeu te  a n  II u n v e rän d e rt: Zu einem  Gem isch von 10 g I u. 2,28 g III 
füg te  m an  280 ccm 0,1 n N aO H  u. ließ d as R eaktionsgem isch 15 Tage im B ru tschrank  
stehen . E s w urde täg lich  d u rch g esch ü tte lt. Am 11. Tage b e tru g  d e r p n -W ert 8,9, e r wurde 
e rn eu t au f 8,9 geb rach t. Iso lierung  in  d er üblichen W eise. A usbeu te  an  II 29 mg, F . 227° 
(Zers.). — Die Iden tifiz ierung  von II erfolg te d u rch  Analyse bzw. biol. T estverss. (K aul
q uappen). Zu diesem  Zweck w urde d as sy n th e t. P rod . w iederho lt ü b er d a s  K -Salz ge
re in ig t. F . des analysenreinen  P räp . 233° (Zers.). ( J .  Am er. ehem . Soc. 66. 898—99. 
J u n i  1944. H a rv ard  Univ. and R adcliffe  Coll., Chem. L aborr.) SCHULTE. 4000

R. Stämpfli, Über fluorescierende Bestrahlungsprodukte des Thiazols. D as im A neurin
mol. en th a lten e  4-M ethyl-5-oxyäthylthiazol e rg ib t bei B estrah lung  m it U V -Licht das blau 
fluorescierende Vitachrom  (I), das große Ä hnlichkeit m it Thiochrom  (II) h a t. I beeinflußt 
au ch  in konz. Lsgg. die physiol. H erzak tion  des F rosches n ich t. E s se tz t die O berflächen
spannung  herab , w ird durch  langwelliges UV n ich t zerstö rt u. ist k o ch b estän d ig ; seine 
F luorescenz ist tiefb lau  ohne die weiße F arbnuance  des II. Mit letz terem  h a t  I die reversible 
R eduzierbarkeit zu einer Leukoverb . u. die M öglichkeit, m it Isobu ty la lk o h o l au s alkal. 
Lsgg. e x tra h ie rt w erden zu können, gem einsam . A uch andere  T hiazo lderivv . können bei 
U V -B estrahlung verschied, b laue Fluorescenzstoffe liefern, die in  bezug auf die pn-Ab- 
hängigkeit ih rer Fluorescenz sich teils wie I, te ils wie II verhalten . Folgende Stoffe geben 
positives B estrah lungsresu lta t: 2-Mercapto-4.5-dimethylthiazol (F luorescenzabhängigkeit 
vom  p h  wie I, M aximum  im sauren  pa), 2-M ercapto-4-methyl-5-acetoxyälhylthiazol (wie I, 
M axim um  im sauren pn), 2-mercapto-4-methylthiazolcarbonsaures N a  (wie II, M aximum 
im  alkal. p h ) ,  2-M ercapto-4-methylthiazol (wie II, M axim um  im alkal. pa ), 4.5-D imethyl- 
thiazol fluoresciert schon als R einsubstanz in tensiv  b lau , u. seine B estrah lu n g  liefert keinen 
neuen Fluorescenzstoff. Folgende Thiazolderivv. ergaben  kein positives B estrah lungs
re su lta t: 4-M ithylthiazol, 4-M ethylthiazolnilrat, 2-A m ino-4-m ethylthiazolnitrat, 3-Benzyl-
4-methyT5-oxyäthylthiazolium chlorid, 3.4-D im ethyl-5-oxyäthylthiazoliurnchlorid, 3-{Acet- 
oxyäthyl)-4-m ethylthiazolium brom id, 3-D iäthylam inoäthyl-4-m ethyl-5-oxyäthylthiazolium - 
chlorid, 4-M ethylbenzylthiazoliumchlorid. D em nach scheinen T hiazolderivv. m it 3-wertigem  
N  u. M ethylrest in 4-Stellung bei B estrah lung  b laue F luorescenzstoffe zu geben, deren 
Fluorescenz nach A rt des S u bstituen ten  in 2- u. 5-S tellung v a riie rt. I ü b e rtr iff t an 
In te n s itä t  u. B eständigkeit der Fluorescenz alle anderen. (H elv. physiol. pharm acol. 
A cta 1. C 54— 55. 1943. Bern, H allerianum .) HELLMANN. 4000

F. Mauthner, Die Synthese von P flanzensto ffen . Ü bersich t über die vom  Vf. in  den 
le tz ten  35 Ja h re n  du rchgeführten  U nterss. au f dem  g en an n ten  G ebiet. (W iener Chem iker- 
Z tg . 47. 1— 12. J a n . 1944. B udapest, P e tru s  Päzm äny-U niv .) B u s c h . 4050

B. Stanley H. Harper, Versuche über die Synthese von Pyrethrinen. I I .  M itt. Die 
Struktur des Cinerons. Um einen E inblick  in  d ie K onst. d er S e iten k e tte  des Cinerons (I) 
zu gew innen, w erden die beiden isom eren 3-M ethyl-2-butenyl-zl2-cyclopentenone I I  
u. III dargeste llt. Die Säurechloride de r H ex ensäuren  IV u. V ergaben  bei d er K onden-
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sa tio n  m it Acetessigester die K eto- ,COCH3
este r VI u. V II, die nach der Säure- R -C H 2-COOH — R- CH. - CO- CH^
Spaltung u.U m setzung der Na-Verbb. COOC2H6
d er e rh alten en  K etoester m it Brom- iv  R = CH2-CH:CH-CH3 VI r  =  CH2-C H :C H -C H 3>
ace to n  über die D iketoester V III v  r  = c h 2-CH2- c h :C H 2 v i i  r  =  c h 2-CH2-CH: CH2
u. IX  zu I I  u. I I I  ringgeschlossen i
w erden  konnten . I I  u. I I I  w aren 9 3 Y CH2-CO’CH3'
m it dem  von L a F o r g e  u. B a r t h e l  h 2c —c = c —r  r - c h 2-c o  c h ^
(vgl, C .1 9 4 6 .1 .220) beschriebenen I , I I COOC,BG
das die K onst. I I  besitzen sollte, h 2C  c = o

n ich t identisch . Die M öglichkeiten 11„ R =  CH2 ■ C H : CH • CH, VIII R  =  CH2-CH :CH -C H 3
fü r  d ie  K o n st. des I  werden dis- 111 R  =  CH2-CH2-C H :C H 2 ix  R = C H 2.C H 2-CH :CH 2
k u tie r t .  XVI R  =  n-C4H 9

V e r s u c h e :  A3-Hexensäure, aus n -B u ty raldehyd  u. M alonsäure; Chlorid (X) mi* 
SOCl2, K p .j, 50°, K p .20 54°. A l -Hexensäure  (IV), aus Crotylchlorid u. M alonester; Chlorid 
(XI), K p .20 56°. A 5-Hexensäure  (V), aus z!3-B utenylbrom id u. M alonester; Chlorid, K p .15 50°. 
n-Hexoylchlorid, K p .20 54°. — a-A^-Hexenoylacetessigsäureäthylester (VI), C12H 180 4, aus 
XI m it Na-A cetessigester in  A. in  der K ä lte , K p .16 143°; A usbeute 65% . a-A 5-H exenoyl- 
acetessigsäureäthylester (VII), C12H 180 4, K p .le 148°; A usbeute 60% . a-n-Hexoylacetessig- 
säureälhylester (XII), C12H 20O4, k p . 15 145°; A usbeute 79% . Der aus X erhaltene  E ste r 
neig t bei der Dest. zur Zers.; K p .20 140— 155°, als gelbes ö l,  K p .0>5 100— 110°; A usbeute 
41% . y-A2-Butenylacetessigsäuremethylester (XIII), C9H 140 3, aus VI m it N a-M ethylat in  
k altem  M ethanol, Zers, m it verd. H 2S 0 4 u. E x trah ie ren  m it Ae., K p .15 118°; A usbeute  65%.- 
y-A3-Butenylacetessigsäuremethylester (XIV), C9H 140 3, analog aus VII, K p .23 125°; A us
b eu te  71% . y-n-Butylacetessigsäuremethylester (XV), C9H 160 3, aus XII, K p .15 114°, K p .20
120°; A usbeute 64% . Die FeCl3-Rk. von XIII, XIV u. XV is t  p u rp u rro t. — Die Spaltung  
des aus X u. N a-A cetessigester erhaltenen  K ondensationsprod. m it M ethylat liefert 
Ci0H 12O3, K p .17 135—155°, K p .0,3 100— 105°. a-Hexenoyllävulinsäurem ethylester (VIII 
u. IX), aus den Na-Verbb. von VI u. VII m it B rom aceton in  sd. Ae., nach  der Zers, m it 
E is  u. H 2S 0 4 aus der ä th e r. Sch ich t; IX zers. sich bei d er Dest. e tw as, K p .20 165— 170°. 
II, C10H 14O, aus dem rohen VIII m it 30% ig. N aO H  bei 70°, A nsäuern der ka lten  Lsg. 
m it H 2S 0 4 u . E x trah ieren  m it A e.; K p .20 110— 130°; Semicarbazon, Cu H 17ON3, nach 
H a l l e r  u . L a F o r g e  (C. 1937. I. 166), F . 220° (Zers.), Misch-F. m it I-Sem icarbazon 210° 
(Zers.), erw eicht bei 200°, / max. =  2660 A . (e  —  21800) (in A.). III, ClcH 140 ,  analog aus 
IX, Semicarbazön, Cl tH 17ON3, F. 188° (Zers.). 3-M ethyl-2-n-butyl-A2-cyclopentanon (XVI), 
C10H 16O, aus XV; Semicarbazon, Cn H 19ON3, F . 193° (Zers.). — II, aus seinem Sem i
carbazon m it sd. wss. O xalsäure u. H erauslösen m it PAe., K p .15 119°, nD25 =  1,4983, 
D .264 =  0,9472, [RL]D =  46,51; p-Nitrophenylhydrazon, C16H 190 2N 3, aus M ethanol ro te  
Prism en, F. 162°, Misch-F. m it I-p-N itrophenylhydrazon  135—i4 0 °; 2.4-D initrophenyl
hydrazon, C16H 180 4N4, aus A. crem efarbene N adeln, F . 161°; Oxim, C10H 15ON, aus PAe. 
P la tte n , F. 123°. III, K p .13 110°, n D25 =  1,4948, D .254 =  0,9407, [ R ^ b  == 46,54; p-N itro
phenylhydrazon, aus wss. M ethanol ro te  Prism en, F. 127°; 2.4-D initrophenylhydrazon, 
aus A. crem efarbene Nadeln, F . 146°. —  I, n n 29 =  1,5067, n o 31 =  1,4978; Semicarbazon, 
F . 214—215°; p-Nitrophenylhydrazon, F . 148°, bzw. 140— 142°. — XVI, K p .10 105°, nD25 =  
1,4794, D .2o4 =  0,9192, [R L]D =  46,99; p-N itrophenylhydrazon, aus M ethanol ro te  P ris
m en, F . 133°; 2.4.Dinitrophenylhydrazon, aus A. crem efarbene N adeln, F . 155°.—  Dihydro- 
cineron (XVII), K p.17 115°, n n 21 =  1,4800, D .244 =  0,9150, [R l]d  == 47,25; Semicarbazon, 
F . 191,5— 192,5°; p-Nitrophenylhydrazon, F. 128— 131°; 2.4-D initrophenylhydrazon, 
F . 149—151° (Zers.). — Die Ozonolyse von II in  CCl4 bei 0° liefert Acetaldehyd, Dimedon- 
deriv., F . 140,5°; A usbeute 2 9% ; 2.4-D initrophenylhydrazon, F . 168° (aus A .); A usbeute 
32% . III lie fert analog 28%  Formaldehyd. —  Die H ydrierung  von II-Sem icarbazon in  
E ssigester m it A dam s K ata ly sa to r liefert XVI-Sem icarbazon, F . 193°. — E ine a u s  A. 
k rysta llis ie rte  M ischung der Sem iearbazone von II u. III schm , bei 215° (Zers.), u n te r 
vorherigem  Erw eichen bei 200° u. B raunfärbung bei 190°. E ine  analoge Mischung der 
Sem iearbazone von I, II u. III schm , ähnlich bei 202°. (J. ehem . Soc. [London] 1946. 
892—95. Okt. Southam pton, Univ. Coll.) G o ld . 4050

G. R. Clemo und Wesley Cocker, Die K onstitution von Pseudosantonin. I. M itt. Neben
l- u. ß-Santon in  (I u. II) läß t sich aus einer Reihe von A rtem esiaarten  das linksdrehende 
Pseudosantonin  (III) isolieren (vgl. z. B. J . ehem . Soc. [London] 1934. 1343), das sich 
von I, II u. A rtem isin  (IV) durch  seine F arb -R kk . m it konz. H 2S 0 4 u. m it alkal. N itro- 
p russidna trium  unterscheidet. Aus vergleichenden U nterss. ließ sich ableiten , d aß  III 
ein ungesätt. L acton darstellt, dem nach den im V ersuchsteil im  einzelnen beschriebenen 
Verss. die K onst. V oder VI zugeschrieben w erden k a n n ; die Lage der D oppelbindung 
is t  noch ungeklärt. Das bei den Arom atisierungsverss. isolierte 2.4-D im ethyl-l-naphthol
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ru ng , in  deren  V erlauf eine 
A  M ethylenbrücke (vgl. VII)

H 3C Y  zur Bldg. von  V III  fü h rt,
OH d as u n te r  W asserabspal-
IX tu n g  in  IX  übergeb t.

V e r s u c h e :  I I I , C15H 20O4, aus A. rh o m b . P rism en , F . 183— 184°, [a]D20 =  — 169° 
(c =  2,49 in  C h lf.); O xim , C15H 210 4N, aus W . P rism en , F . 203—204°; 2.4-Dinitrophe.nyl- 
hydrazon, C21H 24Ü7N4, aus A. gelbe P rism en, F . 257°; Die K o n d en sa tio n  von I I I  m it 
o-A m inobenzaldehyd in  A. u. 20% ig. N aO H  lie fert ein  C hinolinderiv. (?), C22H 230 3N, 
aus verd. A. N adeln, F . 210°. A cetylpseudosantonin, C17H 220 5, aus I I I  in  sd. E ssigsäure
an h y d rid , aus verd. Essigsäure P la tte n , F . 187°, [a]D20 =  — 69,2° (c =  2,24 in  Chlf.);
O xim , C17H 230 5N, aus verd. A. Prism en, F . 196— 197°. D ie H ydro lyse  m it v e rd . NaOH
liefert Cl5H 20O4, F . 205—207°, n i c h t  id en t, m it I I I . — D ihydropseudosantonin  (X),
C16H 220 4,°aus I I I  in  Eisessig d u rch  H y d rieren  in  Ggw. von  P d /K o h le  bei wenig m ehr als 
1 a t  oder in  sd. W. m it a k tiv ie rtem  Cu in  Ggw. von N aO H  u. N H 3, au s verd . A. Nadeln,
F . 188— 189°, [«]d 20 =  — 239° (e =  0,96 in  E isessig); M ethylester, C ^ H ^ O ^  aus dem
N a-Salz in  sd. C H 3J ,  K p .4 181°, aus L igroin lange N adeln , F . 77°; O xim , C45H 230 4N, aus 
A. P rism en , F . 229—230°; e n ts te h t auch  bei d er k a ta ly t.  R ed. des III-O x im s. In  Ggw. 
von ADAM s K a ta ly sa to r w erden 3 bzw. 3,4 Mol H 2 aufgenom m en. — Anhydrodihydro- 
pseudosanlonin, C15H 20O3, aus X in  sd. E ssig säu reanhydrid  in  Ggw. von  N a-A ceta t, aus 
verd. A. N adeln , F . 158°; H ydroxam säure, aus verd. A. P rism en , F . 209—210° (Zers.); 
O xim , C15H 210 3N, aus Bzl. -f- L igroin N adeln, F . 188°. — Hexahydropseudosantonin, 
C15H 260 4, aus I I I  in  Eisessig m it ADAMs K a ta ly sa to r u. 15 a t  H 2, aus verd. Essigsäure 
N adeln , F . 191— 192°. — Acetylanhydropseudosantonin, C17H 260 4, in  sd. E ssigsäureanhydrid  
aus A. N adeln, F . 125°. — Tetrahydropseudosantonin, C ^ H ^ O ^  aus X in  sd. A. m it 4%ig. 
N a-A m algam , aus W . P rism en, F . 189— 190°. Acetylanhydrotetrahydropseudosantonin, 
C17H 240 4, aus verd. A. Prism en, F . 104°. — Tribrompseudosantonin, Cl5H 190 4B r3, aus III 
in  Chlf. m it 3 Mol Brom  bei Z im m ertem p., aus A. lange N adeln ,F . 243°. — Monobrom- 
pseudosantonin, C15H 190 4Br, analog, oder aus dem  L etz tg en an n ten  in  E isessig bei 35° 
d u rch  H ydrieren  in  Ggw. von Pd-K ohle  bei 1 a t ,  aus L igroin N adeln  oder P rism en , F . 198 
bis 199°; O xim , C15H 20O4N B r, aus verd. A. P la tte n , F. 251° (Zers.). Beide B r-V erbb. liefern 
in  sd. A. m it Zn I I I  zurück. — Desmolropopseudosantonin  (XI), C15H 180 3, m it verd. H 2S04 
bei 48—55° oder in  sd. 98% ig. A m eisensäure, aus 80% ig. A. N adeln , F . 185— 186“, 
[a]D20 =  + 6 7 ,9 °  (e =  2,461 in Chlf.), k u p p e lt m it p -N itrobenzo ld iazon ium ch lo rid ; 
Benzoat, C22H 220 4, aus verd. A. N adeln , F . 164°; Acetat, C17H 20O4, aus verd . A. P la tten , 
F . 233°; M ethyläther, C16H 20O3, m it D im ethy lsu lfat, aus verd . A. N adeln , F.' 159— 160. — 
G15H 220 5, in  Soda lösl., aus I I I  m it konz. HCl, aus E ssigsäure  N adeln , F . 175— 176°,, 
M d 20 =  + 2 5 ,2 °  (c =  1,8 in  C h lf.); h ieraus m it H ydro x y lam in  in  N a-A ceta t C15H 220 5NNa, 
aus wenig W. N adeln, is t bei 400° noch n ich t geschm olzen; lie fert m it 55% ig. H 2S 0 4 XI. 
— IX , C12H 120 ,  d u rch  K alischm elze von X I bei 310— 320°, aus L igroin  N adeln , F . 81 
bis 82°; Carbanilat, C19H 170 2N, aus L igroin N adeln , F . 174— 175“ ; P ikra t, C18H 160 8N3, 
aus verd. A. dunkelro te  N adeln, F . 143— 144°. — l-M ethyl-7-ä thylnaphtha lin , durch 
C L E M M E N SE N -R ed . von X, Selendehydrierung des d ab ei e rh a lten en  Prod. vom  K p .4 140° 
bei 340— 350° u. D estillieren des m it L igroin e x tra h ie rten  P rod . über N a, neben  einem  Öl 
vom  K p .4 80°, aus dem  R ü ckstand  als P ik ra t,  orange N adeln , F . 96°. — Bei d er Ozonolyse 
von I I I  w urde A cetaldehyd gefunden. — N -p-Toluolsulfonyl-N -ß-oxyisobutylacethy- 
droxamsäure, C13H 20O4N 2S, aus p-Toluolsulfonyl-6 .6-dim ethylm orpholon in  sd. A. mit 
N H 2O H -H C l u. wasserfreiem  N a-A cetat, aus verd . A. P rism en , F . 105° (Zers.). — ß-2-Oxy- 
phenylacrylhydroxam säure, C9H 90 3N, analog aus C um arin, aus A. P rism en , F . 252°(Z ers.).— 
Cyclohexanol-2-ß-propionsäurelaclon  lie fert eine hygroskop ., N -haltige  V erb., aus A. u. 
Ae. P la tten , F . 115— 116“. — Cyclohexanon-2-carbäthoxy-2-a-propionsäureälhylester, 
C44H 220 6, aus C yclohexanon-2-carbonsäureäthylester, a -B ro m p ro p io n säu reä th y lester u. 
N a-Ä thy lat in  sd. A., K p .6_8 158— 163“. —  Cyclohexanon-2-a-propionsäure  (X II), C9H 140  ,
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du rch  E rw ärm en m it B a (0 H )2 in  wss. M ethanol, K p .0,2B 153— 156°, aus Ligroin N adeln, 
F. 135°; 2.4-D initrophenylhydrazon, C]BH 180 6N4, aus Ä. orange N adeln, F. 244°; Semi- 
carbazon, (C10H 17O3N3)2-H 2O, aus W. Prism en, F. 185— 186° (Zers.). E ine F rak tio n  vom 
Kp-o ,25 94 96° als N ebenprod. bei der H ydro lyse; 2.4-D initrophenylhydrazon, C1BH 180 6N4,
aus A. gelbe P la tten , F. 154°. Die R ed. von XII in  A. m it Na liefert ein  Lacton, C9H 140 2, 
K p .0.5 106— 108°. ( J .  ehem . Soc. [London] 1946 . 30—36. Ja n . N ew castle-upon-Tyn, 
Univ. of D urham .) GoLD. 4050

Wesley Coeker, Die K onstitution von Pseudosanlonin. II. M itt. Die Darstellung einiger 
Dimethylnaphthole. (I. vgl. vorst. Ref.) F ü r  Vergleichszwecke w erden von den D im ethyl- 
naphtholen , die C H 3- u. O H -G ruppen in  einem  K ern  tragen , das noch u n bekann te  1.3- 
u. 3.4-D imethyl-2-naphthol (I u. II) u. 2.3-D im ethyl-l-naphthol (III) dargestellt. Die allg. 
Synth. b esteh t in  der K ondensation  des entsprechenden X yly lm ethy lä thers m it B ern
ste insäureanhydrid , CLEMMENSEN-Red. der e rhaltenen  K etonsäure , R ingschluß zum  
cycl. K eton, dessen Red. u. A rom atisierung. Da die K ondensation  in  p-Stellung zur 
O CH j-G ruppe erfolgt, w ar fü r die D arst. des III eine o-K etonsäure IV notw endig, die durch  
FRlESsehe Verschiebung des Phenolesters m it A1C13 bei 130— 140° erhalten  w erden konnte  
(vgl. hierzu ROSENM UND u. SC H N U R R , Liebigs Ann. C hein .460. [1928.] 56). Die T atsache, 
daß  A1013 die W anderung einer CH3-G ruppe verursach t (vgl. z. B. B a d d e l e y ,  C. 1945 .
I I .  1462) konnte n ich t beo b ach te t werden. D er Vers., durch  N itrieren  von 6.7-D imethyl-
1.2.3.4-tetrahydronaphthalin  (V) zu III zu gelangen, w ar ergebnislos, da  nu r wenig einer 
Mono- bzw. D initroverb . e rh alten  wurden.

V e r s u c h e :  2.6-D imethylphenolmethyläther, aus 2.6-D im ethylphenol vom  K p .J7 
92°, F . 44—45°, m it D im ethylsulfat, F. 180— 183°. — ß-(4-M ethoxy-3.5-dimethylbenzoyl)- 
propionsäure, C13H 160 4, aus dem  M ethyläther m it B ernsteinsäureanhydrid  in  Bzl. bei 
10° in  Ggw. von A1C13, nach  der Zers, m it E is u. HCl u. Um fällen aus einer sodaalkal. 
Lsg. aus W. Prism en, F . 114— 115°; p-N itrobenzylthiuronium salz, C21H 2B0 6N 3S -H 20 . 
aus 50% ig. A. Nadeln, F . 142°. — y-(4-M ethoxy-3.5-dimethylphenyl)-buttersäure, C13H 180 3, 
aus der K etonsäure m it am algam iertem  Zn in sd. verd. HCl, E x trah ieren  m it Ae. u. B ehan
deln des V erdam pfungsrüekstandes m it D im ethylsulfat, aus Ligroin Prism en, F . 72°, 
p-Nitrobenzylthiuroniumsalz, C21H 2,0 6N3S, aus verd. A. N adeln, F . 131— 132°. — 1-Keto-
7-methoxy-6.8-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydronaphthalin, C13H 160 2, aus der B u tte rsäu re  m it 
konz. H 2S 0 4 bei 65—70°, K p .4 141— 142°, aus Ligroin P la tten , F . 40°; 2.4-D inilrophenyl- 
hydrazon, C19H 20OBN4, aus Bzl. orange N adeln m it violettem  Glanz, F. 246—247° (Zers.). 
— 7-M ethoxy-6.8-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydronaphthalin, C13H lsO, aus dem  K eton  in  sd. 
wss. alkoh. HCl m it am algam iertem  Zn, nach  dem  B ehandeln  m it D im ethy lsu lfat K p .0>2 
109°. — 7-Oxy-6.8-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydronaphthalin, C12H leO, d u rch  Spalten  des 
M ethyläthers m it sd. H J(D . 1,7), aus verd. A. N adeln, F . 97,5—98°; C'ar6areiio«,C19H 210 2N, 
aus wss. A. Prism en, F . 181,5— 182,5“. — I, C12H 12Ö, m it Se bei 330—340°, aus verd. A. 
N adeln, F . 89—90°; P ikra t, C18H 160 8N3, aus Ligroin scharlachro te  N adeln, F . 132— 133°; 
p-Toluolsulfonat, C19H 180 3S, aus Ligroin Prism en, F . 85—86°; Carbanilat, Ci9H 170 2N, 
aus A. P la tten , F. 197°. — o-3-X ylid in , durch  k a ta ly t. Red. des aus o-Xylol d u rch  N itrieren  
nach E m e r s o n  u . S m i t h  (C. 1941 . I .  900) e rhaltenen  3-N itro-o-xylols vom K p .lä 127 
bis 130° in  Ggw. von RANEY-Ni u. 110°/100 a t, Kp. 222—224°. — o-3-Xylenol, durch  
E ingießen d er aus dem X ylidin bei — 10 bis 0“ e rhaltenen  Diazolsg. in  eine schwefelsaure 
C u S 0 4-Lsg., aus Ligroin P la tten , F . 72°. — ß-(4-Methoxy-2.3-dimethylbenzoyl)-propion- 
säure, C13H 160 4, aus A. Prism en, F . 174°; p-N itrobenzylthiuronium salz, C21H 250 6N3S, aus 
verd. A. N adeln, F . 153° (Zers.). — y-(4-M ethoxy-2.3-dimethylphenyl)-buttersäure, C13H 180 3, 
aus verd. A. P la tten , F. 119—120°; p-N itrobenzylthiuronium salz, C21H 270 5N3S, aus verd. 
A. gelbe Prism en, F. 148—149° (Zers.). — l-K eto-7-methoxy-5.6-dimethyl-1.2.3.4-tetra
hydronaphthalin, C13H 160 2, aus Ligroin Nadeln, F. 78—79°; Semicarbazon, C14H 190 2N 3, 
aus A. N adeln, F . 258—259°. — 7-M ethoxy-5.6-dim ethyl-l.2.3.4-tetrahydronaphthalin, 
Ci3H 180 ,  N adeln, nach  der Sublim ation F . 65°. — 7-Oxy-5.6-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydro- 
naphthalin, C12H 160 ,  nach der Sublim ation Prism en, F . 114— 115°; Carbanilat, C19H 210 2N, 
aus A. N adeln, F . 174— 175°; p-Toluolsulfonat, C19H 220 3S, aus Ligroin N adeln, F . 108 
bis 109“. — II, C12H 120 ,  aus Ligroin Prism en, F . 113°; p-Toluolsulfonat, C19H 180 3S, aus 
L igroin N adeln, F . 128°. — 5-Amino-6.7-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydronaphthalin, durch  
R ed. der N itroverb . C12H 1B0 2N, vom K p .4_2 142— 143°, die durch  N itrieren  von V in

OH
rr o I CO—CH2—CH2—COOH

OH

IV III V
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E ssigsäureanhydrid  m it H N 0 3 (D. 1,515) in  exo therm er Rk. e rh a lten  w orden w ar, m it 
F e -P u lver K p .x 130°; Acetylverb., C14H 19ON, aus verd. A. N adeln , F . 201°; Chloroplatinat, 
C24H 360 2Cl6P t, aus W. schw achgelbe Prism en , F . 224— 225° (Zers.). E ine Dinitroverb. 
Ci2H 140 4N2, e n ts te h t aus V in  konz. H 2S 0 4 m it H N 0 3 (D. 1,4) bei — 10° u. E x trah ieren  
der nach dem  F ällen  m it W. erhaltenen  dunkelgrünen  M. m it A., aus Bzl. +  L igroin, Prism en 
F . 203°. — Saurer Bernsteinsäure-o-3-xylylester, C12H 140 4, aus den  K om ponenten  bei 
130°, nach  dem  U m fällen aus Bzl. -f- L igroin Prism en , F . 72— 73°. — ß-(6-Oxy-4.5-di- 
methyl)-benzoylpropionsäure  (IV), C12H 140 4, aus dem  E s te r  m it A1C13 bei 130°, sp ä te r bei 
140°. aus verd. A. N adeln, F . 188— 189°. — y-(6-O xy-4.5-dim ethylpkenyl)-buttersäure, 
C12H le0 3, aus verd. A. N adeln, F . 109— 110°. — 8-O xy-l-keto-6 .7-dim ethyl-l.2 .3 .4-tetra
hydronaphthalin, C12H 140 2,d u rc h  Cyclisieren m it 80% ig. H 2S 0 4, aus L igroin, F . 153— 154°;
2.4-D initrophenylhydrazon, C18H 180 6N4, aus A. scharlach ro te  N adeln , F. 290°; Acetat, 
C14H 160 3, aus L igroin N adeln , F . 98°. — 8-O xy-6.7-dim ethyl-l.2 .3 .4-tetrahydronaphthalin , 
C12H 160 ,  aus verd. A. N adeln, F . 83,5“. — III, C12H 12G, aus verd. A. N adeln , F . 84°; 
P ikra l, C18H 160 8N 3, aus Bzl. +  L igroin scharlach ro te  N adeln , F . 143— 144°; p-N itro- 
phenylazo -lll, C18H 150 3N 3, aus verd. E ssigsäure dunk e lru b in ro te  N adeln , F . 225—226° 
Zers.). (J .  chem . Soc. [London] 194 6 . 36—39. Ja n .)  G o l d .  4050

R. V. V. NichoIIs, An in troduction  to  p rac tical organic Chem istry. Sir Isaac  P itm an  and  Sons. 1946.
(IX , 187 S.) 2,25.

Hansjürgen Staudinger, Ober natü rliche Glykogene. (110 gez. B l. m. Tab.) 4° (M aschinenschr.) Freiburg,
N aturw iss.-m ath . F ., H ab.-Schr. v. 22/2. 1946.

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

A. Seybold und  A. Weissweiler, Spektrophotometrische Messungen an B lum enblättern. 
(Vgl. C. 1 9 4 4 .1. 359.) Vff. bestim m ten  die R eflexions- (R ) u. T ransm issions-(T) K urven  im 
sich tb a ren  Spektralbereich . Die R eflexion w eißer B lu m en b lä tte r b e trä g t bei 700—450 m/i 
50—60%  u. s in k t d ann  bis 400 m /i s ta rk  ab  auf 15— 25% . Die s ta rk e  A bnahm e im  V iolett 
d ü rf te  au f d e r d o r t  beginnenden A bsorp tion  von F lavonolen  u. farb losen  Pseudobasen der 
A nthocyane beruhen , die in  fa s t allen w eißen B lu m en b lä tte rn  e n th a lte n  s ind . Bei gelb 
g e färb ten  B lü ten  sind  R  u. T von 700—550 m /i b e träch tlich , d er ste ile  A bfall erfo lg t, e n t
sprechend d er beginnenden A bsorp tion , bei ca. 500 m /i. E ine A bsorp tion  des grünen 
Spektralbereiches b rin g t den E in d ru ck  ro t zustande . D er A bfall d er R- u. T -K urven  t r i t t  
m eist bei 560 m/i a u f ; w ird das ganze G ebiet von 560—400 m /i gleich s ta rk  absorbiert, 
d an n  is t  die F arb e  rein ro t, bei teilw eiser R eflexion im  b lauv io le tten  B ereich dagegen 
re su ltie rt eine p u rpurne  F ärb u n g . Die m eisten  b lauen B lu m en b lä tte r weisen neben ihrem  
R -M axim um  bei ca. 460 m/i erhebliche R otreflex ion  au f, obw ohl d a s Auge d en  E indruck  
eines reinen B lau h a t. Die A nthocyane liefern in  v itro  A b sorp tionsspek tren  m it s tä rk er 
ausgepräg ten  B anden als in  d en  B lü ten , d a  sie sich im  Z ellsaft in  anderer V erteilung be
finden als in  wss. Lösung. Im  G egensatz zu d en  K u rv en  gelber u. ro te r  B lü ten  zeigen die 
b lauen B lu m en b lä tte r o ft u n ste tige  R -K u rv en  m it m ehreren  A -B anden , en tsprechend  der 
K o n st. d er anw esenden A nthocyane. — D a das Verh. d er B lu m en b lä tte r gegen UV- 
S trah lung  in  physiol. H insich t w ichtig  is t ,  w urden  m it e iner geeigneten A pp. einige 
M essungen gem acht. E s zeigte sich in  Ü bereinstim m ung m it LO TM A R  (Z. vergleich. Physiol. 
1 9 . [1933.] 673), d aß  es bei allen F arb en  (einschließlich weiß) s ta rk  u. schw ach UV-reflek- 
tierende A rten g ib t. Die O berfläche d e r B lä tte r  i s t  dabei von  ausschlaggebender B edeu
tu n g . — Die A rbeit e n th ä lt  reiches K u rv en m ateria l. Ü bereinstim m ende u. abweichende 
E rgebnisse anderer Forscher w erden jeweils e rw äh n t u. zu e rk lären  v e rsu ch t. (B otanisches 
A rch. 4 5 . 358—86. 1944. H eidelberg , U niv ., B otan . In s t.  u. L udw igshafen , P h y sika l. L a
bor. d er I .  G. F a rben  A kt.-G es.) ERXLEBEN. 4102

Mona Spiegel-Adolf und H. T. Wycis, Spektralphotometrische Untersuchungen an 
der Cerebrospinalflüssigkeit im  Ultraviolett. Die R ückenm arks-F l. von P a tie n te n  m it cere
b ra len  E rsch ü tte ru n g en  oder ep ilep t. A nfällen zeig t bei 2650 Ä eine  A bsorp tionsbande. 
Vff. erk lären  sie d u rch  die pa tho lcg . A nw esenheit von Nucleinsäuren  oder ih ren  D erivv ., 
d ie  d u rch  Zerfall von Zellen e n ts ta n d en  sind . D er Vgl. d e r  A bsorp tion  von  solchen Cere- 
b rosp inal-F ll. m it d e r von reinem  N a-T hym onuclea t lä ß t auf eine d u rch sch n ittlich e  
N ucleinsäurekonz. von 0,1 m g/cm 3 in  den  patholog. C erebrospinal-F ll. schließen. ( J .  physic. 
Chem. 50. 447—52. Nov. 1946. P h ilade lph ia , P a ., Tem ple U niv ., Med. School, D ep. of 
Coll. Chem .) A. R e u t e r . 4102

Karl Umrath und Friedl Weiber, Elektrische Potentiale an durch Colchicin oder H etero
au x in  hervorgerufenen Keulenwurzeln. An d u rch  Colchicin oder H e te ro au x in  b ed ing ten  
K eulenw urzeln  von L up inus verschw indet m it dem  W achstum  auch das e lek tr. P o te n tia l-
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m axim um . W ächst beim  V erbringen d er K eulenw urzeln in  W. die W urzelspitze d u rch , so 
t r i t t  an  ih r  w ieder ein M aximum des e lektr. P o ten tia ls  ein. Im  O riginal 6 in s tru k tiv e  
K urvenb ilder. (P ro top lasm a 37. 522—26. Ju n i  1943.) GRIMME. 4102

I. Opatowski, Über die Bestrahlung von M ikroorganismen m it verschiedener E m p fin d 
lichkeit. K u rzm itt, über die E ntw . einer M eth., nach  d er E m pfindlichkeitsschw ankungen 
bei d e r B estrah lung  von M ikroorganism en, die d u rch  n. Lebensprozesse (z. B. W achstum ) 
ve ru rsach t w erden können, bei S tan d ard ty p en  berechnet w erden können. B ekannte  
M ethoden zur A bschätzung des „E m pfind lichkeitsgrades“ , d. h. des Z ustands d er M olekül
aggregate , d u rch  welche die B estrahlung den beobachte ten  E ffek t he rv o rru ft, w urden 
au f den Fall d er Em pfindlichkeitsschw ankung ü b ertragen  u. fü r einige U nterss. m it 
R ö n tgenstrah len  in  Anlehnung an  KOYENUMA (Z. P hysik  120. [1943.] 185) angew endet. 
(Physic. R ev. [2] 70. 114. 1/15. 7. 1946. Chicago, U niv.) W. ENGEL. 4102

S. Strugger, A ufnahm e und Speicherung des A u ram ins durch lebende Pflanzenzellen. 
A uram in  fluoresciert in  d issoziierter wss. Lsg. vom  sauren  B ereich  bis p h  6 sehr schwach 
trü b  gelbgrün. Die grell goldgelbe Fluorescenz t r i t t  e rs t im  ad so rb ierten  Z ustand  ein. Im  
alkal. B ereich (pu 9) is t  A uram in n ich t dissoziiert, zeig t die b laugrüne  F luorescenz der 
Farbbasenm oleküle. Die gelbe E igenfarbe is t  n u r den K a tio n en  eigen. D aher is t  A uram in  
geeignet zur V italfärbung  lebender P rotoplasm en. Bes. aus schw ach sauren  bzw . neu tra len  
Lsgg. erfo lg t eine s ta rk e  F arbstoffaufnahm e in  die Zellen. Die Z ellm em bran speichert 
a u f e lek troadsorp tivem  W ege die F arb k a tio n en , das C ytoplasm a zeig t M ischfluoreseenz 
zwischen Gelb u. B lau, w oraus gefolgert w ird, daß  sowohl F a rb k a tio n en  in  den  hydro iden  
als auch Farbbasenm oll. in  den lipoiden Phasen gespeichert w erden. D as K ary o tin g erü st 
des Zellkerns speichert den F arb sto ff e lek troadso rp tiv  in  K ationenform . Im  Z ellsaftraum  
w ird A uram in im  neu tra len  Bereich diffus gelb gespeichert ohne Fluorescenz, also in Form  
der K ationen  in  freier wss. Lösung. — KCNS b ilde t m it A uram in  sofort einen in  W. 
unlösl. m ikrokryst. N d., w elcher grell goldgelb fluoresciert. (P ro top lasm a 37. 429—38. 
Ju n i  1943. H annover, T H , B otan . In s t .)  GRIMME. 4150

Torbjörn Caspersson, „Chromosomin" und Nucleinsäuren. Vf. p räzisiert seine eigenen 
A nschauungen gegenüber denen von STEDMAN u .  STEDMAN (vgl. C. 1944. I . 159) u. 
ste llt fest, daß  d ie Ergebnisse der U V -A bsorption u. anderer M ethoden de r C ytochem ie 
weder für, noch gegen d ie  A nnahm e eines P ro te ins nach  A rt des Chromosomin im  Zellkern 
sprechen. Auch w erden die neueren E rgebnisse über die Zus. des Zellkerns u. seinen 
Pro te in - u. N ucleinsäuregeh. u. dessen V erteilung d u rch  die A nnahm e des Chromo- 
som ins n ich t b eein träch tig t. (N a tu re  [London] 153. 499—500. 22/4. 1944. Stockholm , 
K aro linska In s t., Dep. o fC h em .) JüNKMANN. 4150

Friedl Mairold, Studien  an colchicinierten P flanzen . Aus den langjährigen Verss. 
ergab sich, daß  bei colchicinierten Algen d ie Zellteilung n ich t n. verläu ft, z. B. bei Spiro- 
g y ra  kom m t es zu S törungen de r Q uerw andbldg., desgl. bei Zygnem a u. Cladophora. Bei 
colchicinierten H elodea-, Allium- u. Spirogyrazellen zeigte sich eine V erkürzung d er 
P lasm olysezeit, w ährend in  dein  In ternodialzellen  von C hara u. N ite lla ,in  B lattzellen von 
H elodea u . in  W urzelhaaren  von N astu rtiu m , T rad escan tia  u. Callisia die C ytop lasm a
s tröm ung  selbst bei re la tiv  hohen Colchicinkonzz. u n g estö rt fo rtgeh t. Bei 26—30° tre ten  
am  H y p o k o ty l von L upinus a lbus d u rch  Colchicin Gewebszerreißungen auf. Bei Blaualgen 
w ar Colchicin ohne E inw irkung . — An Keim lingen von Lupinus albus ergaben phyto- 
pharm akol. S tud ien  fo lgendes: Die V erdünnung 1 :  90000 w irk t auf das W urzelw achstum  
bei Z im m ertem p. hem m end, zunehm end m it zunehm ender E inw irkungszeit bis endlich 
zu r vo llständ igen  W achstum seinstellung. Auch die E rhöhung  der A lkaloidlsg. bis zu 
0,005%  ste ig e rt d ie W achstum shem m ung. U nter 0,001%  zeigt sich  keine H em m ung, so n 
d ern  W achstum sförderung, am s tä rk s ten  zwischen 0,0001 u. 0 ,0002% . T em pera tu r
erhöhung ste ig e rt die H em m ung be träch tlich . Auch d ie  K eulenbldg. an den W urzeln wird 
d u rch  T em pera turerhöhung  w ährend d e r Colchicineinw. gefördert u. beschleunigt. Diese 
K eulenbldg. zeigte sich auch an W urzelhaaren von T radescan tia  u. N astu rtiu m . Colchicin 
k ry s t. u. am orph  w irken auf den P lasm olysenablauf p ra k t. gleich, d er Chloroformgeh. 
sp ie lt dem nach dabei keine Rolle. Colchicum wurzeln werden durch  Colchicin n ich t beein
f lu ß t, wohl aber andere, angeblich colchieinhaltige Liliaceen (Tofieldia, Asphodelus, 
O rnithogalum ). Bei K eim lingen von Brassica chinensis s te ig t durch  Colchicinierung der 
C -V itam ingeh. auf das D oppelte . (P ro top lasm a 37. 445—521. Ju n i 1943. Graz, U niv., 
Pflanzenphysiol. In s t.)  G r im m e . 4150

Hans Neurath, Jesse P. Greenstein, Frank jV. Putnam und  John O. E rickson, Die  
Chemie der Proteindenaturierung. Ü bersicht m it 418 Z ita ten . (Chem. Reviews 3 4 .1 5 7 —266. 
April 1944. D urham , N. C., D uke U niv. u. B ethesda, Md., N a t. Cancer In st.) B e h r l e . 4160 

F. A.SwerdlOWa, Eiweißstoffwechsel bei der Entwicklung m aligner Neubildungen.
2. M itt. Z u r Frage der Harnstoffbildung bei K aninchen m it eingeimpftem Krebs. Nachdem
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in  e iner früheren  A rb e it des Vf. (C. 1940. I I .  1031) festgeste llt w orden w ar, daß  9— 10 Tage 
nach In o k u latio n  e iner BROWN-PEARCE-Geschwulst bei K an inchen  eine s ta rk e  Ver
m inderung d e r H arnsto ff (l)-N -A usscheidung a u f tr i t t ,  w ird  in  vorliegender A rbeit u n ter
su ch t, inw iew eit diese E rscheinung  m it e iner S tö rung  de r I-B ldg. zusam m enhäng t. N ach 
V erabfolgung von (NHfj^CO^ u. Glykokoll (II) an K an inchen  m it BROWN-PEARCE-Ge
schw ulst t r i t t  ein k rasser U nterschied  d e r E inw irkungen  von (N H 4)2C 0 3 u. I I  zu tage: 
(N H 4)2C 0 3 ru f t  bei den V ersuchstieren  die gleiche E rhöhung  des I-G eh. im  B lu t wie bei 
n. K on tro lltie ren  hervor, w ährend  I I  n u r bei den n. eine solche E rhöhung  des I-G eh. be
w irk t. (A pxitB  BiioJiormiecKMX H a y n  [Arch. S c i.b io l.] 61. 54—58. 1941. A llunions-Inst. 
fü r  experim entelle  M ed., A btlg . fü r physiol. Chem.) V. PEZOLD. 4160

David E. Green, Currents in  Biochemical Research. New Y ork: Interscience Publishers. 1946. (486 S.).
$ 5 , - .

W illiam Marias Malisoff, D ictionary of B iochemistry. New Y ork: Philosophieal l ib r .  1943. (579 S.) $ 7,50.

E2. Enzymologie. Gärung.
H. J. Koepsell und Marvin J. Johnson, Um wandlung der Brenztraubensäure durch 

zellfreie P räparate von Clostridium  butylicum . Von einer 12 S td n .-K u ltu r  von Clostridium  
butylicum  w urden  aus 96 L ite rn  d u rch  Z en trifug ieren  159 g feuch te  Zellen m it 22,5%  
T rockensubstanz gewonnen und  12 Tage durchgefroren . D ann  w urden  85 g dieser Zellen 
d u rch  Suspendieren in  frisch dest. e iskaltem  W . (250 cm 3) 10 Min. e x tra h ie r t . Die Zell
reste  w urden d u rch  Z entrifug ieren  ab g etren n t. Die F l. w urde im E is-A ceto n -B ad  gefroren 
u. im  H ochvakuum  getrocknet. A usbeu te : 5,28 g graues Pu lver. D ieses E n zy m p räp . (I) 
w irk t k a ta ly t.  auf die S paltung  von Brenztraubensäure(II) in E ssigsäure, C 0 2 u. H 2, optim al 
bei ph  6,5 (anaerob). E s k a ta ly s ie rt n ich t die Spaltung  von A m eisensäure  oder Glucose. 
Die H 2-E ntw . aus I I  is t  p ro p o rtio n a l de r K onz, des zugegebenen anorgan . Phosphates 
(0,02 Mol). Phosphory lierungsprodd . w urden  n ich t gefunden. I  zeigt einen deutlichen 
V erdünnungseffekt, der d u rch  Z ugabe von gekochtem  F risch leb e rex trak t oder von ge
frorenen Zellen ausgeglichen w ird. Coenzym  I ,  Cocarboxylase, Flavinadenindinucleo- 
tide, M uskeladenylsäure  oder M g  oder zweiwertiges M n  können  d iesen V erdünnungseffekt 
n ich t aufheben. Die E nzym -R k . w urde m it 12,5— 50,0 Millimol. redest. I I ,  125 Millimol 
P h osphatpuffer u. 0,3 cm 3 frischem  R a tte n le b e re x tra k t u. der E nzym -Lsg. im  WARBURG- 
App. durchgeführt. Die G asentw . w urde m anom etr. gem essen. (J .  biol. C hem istry 145. 
379—86. O kt. 1942. M adison, Univ. of W isconsin, Coll. of A gricu ltu re, Dep. of Biochem.)

Ca r l s . 4210
C. Neuberg, H. Lustig und R. N. Cagan, E nzym atische Reduktion  von F uril und Furoin. 

Im  A nschluß an  frühere  B efunde über phytochem . R ed. (NEUBERG u . NORD, Ber. dtsch. 
chem. Ges. 52. [1919.] 2248) wird die R ed. von F uril u. F uroin  zu H ydrofuroin  beschrieben. 
Von Furil ausgehend w ird F u ro in  a ls Zw ischenprod. naehgewiesen. Diese R k. kann  als 
Vorlesungsvers. angeste llt w erden, w ofür eine genaue V orschrift gegeben w ird. (Arch. 
B iochem istry  1 . 391— 95. 1943. New Y ork, N. Y ., Univ.) HESSE. 4210

D. Naehmansohn u nd  B. Meyerhof, Die Beziehung zwischen elektrischen Veränderungen 
während der Nerventätigkeit und  der Cholinesterase-Konzentration. V ergleicht m an  in  den 
e lektr. O rganen des R ochens, Torpedo marmorata, u. des Z itteraales, G ym notus electricus, 
S pannung  u. Z ah l der e lek tr. „ P la t te n “ pro  cm m it der K onz, der Cholinesterase (I), so 
f indet m an  eine enge P a ra lle litä t zw ischen E M K . u. E n zy m ak tiv itä t. D ie s ta rk en  elektr. 
Organe können  sich 100— 200 m al/Sek . en tlad en . 100 g O rgan verm ögen 200— 300 g 
Acetylcholin  (II) in  60 Min. zu sp a lten . Die I-K onz. im  elek tr. App. v o n  Torpedo occiden- 
ta lisS torer  g leicht der des R ochens. Dies s tim m t d am it überein , d aß  in  den  größeren  O rga
nen von T. occidentalis die EM K . m ehrm als größer als in  den k leinen  des R ochens ist. 
Zwischen der I-K onz. der N erven, die m it den  e lek tr. O rganen in  V erb. s tehen , u. der in 
anderen  Teilen des Z en tra lnervensystem s von  T. occidenta lis b e s tan d  kein  U nterschied. 
Die nervöse V ersorgung des e lek tr. App. h a t  cholinerg. C h arak ter. W äh ren d  der Reizung 
w ird  II  frei. In jek tio n  von II  ru f t  eine E n tlad u n g  hervor. B erin , das a lle in  ohne W rkg. 
ist, verv ie lfach t die d u rch  II  v eru rsach te  E n tlad u n g . 2,5 y II  w irk ten  au f das eserinisierte 
O rgan s tä rk e r a ls 100 y vor der E serin isation . Die m axim ale  E n tla d u n g ss tä rk e  heim  
R ochen is t ca. 40— 60, beim Z itte raa l 400— 600 V. Ih re  e lek tr. O rgane k önnen  in  1 Sek. 
50— 100 u. 500— 1000 mg II  sp a lten . I-B estim m ungen, die a n  der R iesennervenfaser 
des T intenfisches Zoligo paealii, fü r Scheide u. A xoplasm a g e tren n t d u rch g efü h rt w urden, 
zeigten, daß  fa st das gesam te E nzym  in  der H ülle, also an  oder nahe der O berfläche der 
N ervenzelle lokalisiert ist. D er A nstieg der K onz, a n  den Synapsen s te h t m it der V er
m ehrung  der Oberfläche in  Z usam m enhang. Im  K opfganglion des T in tenfisches w urde 
eine I-K onz. festgeste llt, die höher is t als in  allen bislang u n te rsu ch ten  Geweben. E s lieg t 
die A nnahm e nahe, daß  die w ährend  der N erv en tä tig k e it b eo b ach te ten  Po ten tia ld ifferenzen
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eng m it dem  II-Stoffwechsel an  oder in  der N ähe der Oberfläche der N ervenzelle in  Verb. 
stehen . (J . N europhysiology 4. 348— 61. Ju li  1941. New H aven, Conn., Yale U niv., 
School of Med., u. W oods Hole, M arine Biol. Labor.) K . Ma ie r . 4210

David Nachmansohn, Hedda M. John und  M. Berman, Untersuchungen über Cholin- 
acetylase. 2. M itt. Die B ildung von Acetylcholin im  Nervenaxon. E s w ird  ein Verf. zur 
E x tra k tio n  von  Cholinacetylase aus dem  H ü ftn e rv  der R a tte  beschrieben. E ine Lsg. aus 
l g  dieser N erven  b ildet pro Stde. 70—90 y Acetylcholin  (I), w ährend  vergleichsw eise 
Lsgg. au s R a tte n - oder M eerschw einchengehirn 150—200 y  I pro Stde. liefern. Die Ggw. 
des kom plexen, energieverhrauchenden E nzym syst. im  N ervenaxon , also dem  Teil des 
N eurons, das keine N ervenenden u. Zellkörper en th ä lt, w ird  a ls w eitere S tü tze  der A n
nahm e angesehen, daß  I  nicht allein  w ichtig ist zur Ü bertragung  der N ervim pulse quer 
zur Synapse, sondern  au ch  zur W eiterleitung längs des Axons. In  der ausgelösten  N erven
faser n im m t die E n zy m ak tiv itä t langsam  ab . 48 S tdn. nach  der Sektion sind  lediglich 
20—25%  der ursprünglichen A k tiv itä t verschw unden . 78 S tdn . nach  der Sektion, w enn 
das L eitverm ögen verschw unden is t, h a t  die A k tiv itä t u m  zwei D ritte l abgenom m en, 
6 Tage nach  der Sektion ist sie verschw unden. Aus diesen E rgebnissen w ird  geschlossen, 
daß  freigesetztes I u. L eitverm ögen m ite inander verbunden  sind. (J .  biol. C hem istry 163. 
475—80. 2/5. 1946. New Y ork, Columbia Univ., Dep. of N eurology, Coll. of Physic ians 
a n d  Surgeons.) SCHORM ÜLLER. 4210

M. Klingler und O. Wiss, Über die Aktivierung der d-Aminosäureoxydase durch B lu t
eiweißkörper. E d l b a c h e r  u . W is s  (vgl. C. 1946.1. 502. 503) haben  gezeigt, daß  A m ino
säu ren  u. E iw eißkörper beim A bbau von d-A lanin d u rch  d-Am inosäureoxydase  a ls E ffek
to ren  w irken. In  der Hoffnung, auf der unterschiedlichen E ffektorenw rkg. verschied. 
E iw eißkörper auf em pir. W ege eine Meth. fü r die K lin ik  aufbauen zu können, u n te r
such ten  Vff. die W rkg. von m enschlichen Seren auf das genannte  E nzym  (Seren von 
69 gesunden Personen u. 134 Patien ten ). Die em pir. N orm alw erte streuen  über eine un 
bedeutende B re ite ; in  einzelnen patholog. F(ällen, vorw iegend bei rasch  progredienten  
b ösartigen  Geschw ülsten, w urden sichere Abw eichungen von der Norm  festgeste llt. 
(Helv. physiol. pharm acol. A cta 4. 531—38. Dez. 1946. Basel, U niv., Med. K lin ik  u. 
Physiol.-Chem . In st.)  H ELLM A NN . 4210

J. H. E. Hessels, Über ein thermophiles Ferment der Proteine der K autschukm ilch der 
Hevea. (C. 1941. I. 3449.) (Rev. gen. C aoutchouc 22. 197—200. O kt. 1945.)

Ov e r b e c k . 4210
A. Guilliermond, Die Vitalfärbung von Hefezellen. (Vgl. C. 1941. II. 1632.) Ü ber die 

w eiteren U nterss. des Vf. u. seiner M itarbeiter w ird zusam m enfassend b e rich te t: Oxydo- 
red u k tionspo ten tia l der K u ltu rm ed ien  m it Zusatz von V italfarbstoffen  in Ggw. der Hefen, 
das Verf. d er rs-M essung in den Hefezellen, W irkungen einiger L eukoderivv. der V ita l
farbstoffe auf die Hefen, A bsorption  der V italfarbstoffe in  A bhängigkeit vom pH-W ert, 
Verss. zur K lärung  der Frage, ob die A nhäufung der Farbstoffe  durch  die lebenden H efen 
e in  A dsorptionsvorgang ist. (Annales F erm en ta t. 5. 513—26. Ju li/D ez. 1940.)

S c h w a ib o l d . 4270
Edward J. Conway, Mary F. O’Brien und P. J. Boyle, Austausch der A m m onium - und  

K alium ionen in M uskel und Hefe. Auf G rund d er Ergebnisse von Verss. über den  A ustausch 
von K- u. N H 4-Ion in verschied. Konzz. bei Froschm uskel e rg ib t sieh, daß  das N H 4-Salz 
eine spezif. W rkg. auf die M uskelm em bran besitzt. Bei Hefe fehlt diese W rkg., u. das 
K -Ion  k an n  vollständig durch das N H 4-Ion e rse tz t w erden u. um gekehrt; dam it dieser 
Vorgang ab läu ft, ist D urchblasen von C 0 2 notwendig. (N atu re  [London] 148. 662. 29/11. 
1941. D ublin, U niv. Coll.) '  SCHW AIBOLD. 4270

E3. Mikrobiologie. Bakteriologie. Immunologie.
Selman A. Waksman, H. Robinson, H. J. Metzger und H. Boyd Woodruff, Toxizitä t 

von Actinom ycin . A ctinom ycin ist ein sta rkes b ak te rio s ta t. u. baktericides Agens in v itro . 
Die Ggw. von Serum  verm indert die W irksam keit n icht. Jedoch b esteh t kein Schutz 
bei Mäusen, die m it K u ltu ren  von Streptococcus hämolyticus oder Pneumococcus T y p  1, 
bzw. bei M eerschweinchen, die m it Brucella abortus geim pft wurden. Dieses Nachlassen 
der A k tiv itä t in vivo mag durch  das rasche Verschwinden des A ctinom ycins  aus dem B lut 
bed ing t sein. Die Substanz ist außerordentlich  tox . gegen alle T ierarten , der Tod t r i t t  
d urch  A tem lähm ung ein. Die M ehrzahl der letalen  Ausgänge erscheint e rst 15— 20 Stdn. 
nach d er Im pfung  m it A ctinom ycin. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 47. 261—63. Ju n i 1941. 
R ahw ay, Merck In st, for med. Res.) ' BAERTICH. 4340

F. Lieb und W. Nothhacksberger, Über P lasmagerinnung durch W irkung des Staphylo- 
coccus pyogenes aureus. N ach kurzer B esprechung der bisher über die P lasm agerinnung 
d urch  Slaphylococcus pyogenes aureus vorliegenden L ite ra tu r u. der T atsachen, die eine 
Id e n titä t  des u n te r  dem  Einfl. der „Staphylokinase“ en ts tandenen  Gerinnsels m it Fibrin
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(I) unw ahrschein lich  erscheinen lassen, w ird über eigene Verss. b e rich te t. D as d u rch  E inw . 
von S taphylokokken  auf m enschliches C itra tp lasm a  erhaltene , m it dest. W . gewaschene 
G erinnsel (H) löst sich innerhalb  einer Pufferreihe zwischen p h  3,3 u. 4,1, w ährend  I 
u n te r  diesen B edingungen zwischen pH 3,3 u . 7,0 vollkom m en ungelöst b leib t. Die 
Lsgg. von I I  ergaben N dd. m it Sulfosalicylsäure, in  d er H itze  lösl., N d. m it Ferroeyan- 
kalium  in  der W ärm e, negative  K ochprobe, negative  B iu retrk . u . kau m  N dd. m it 
50 % ig er A m m onsulfat-L sg., v e rh a lten  sich dem nach  wie A lbum osenlösungen. W enn 
das P lasm a vor d e r S taphylokokkeneinw . %  Stde. bei 56° in ak tiv ie rt w ird, erfolgt 
keine G erinnung m ehr, u. auch Z usatz  von M eerschw einchenkom plem ent re ak tiv ie rt n icht. 
E s w ird angenom m en, daß  d u rch  die H itzebehand lung  eine therm olab ile r R ezep to r am 
Eiw eiß zerstö rt w ird , so daß  die R k. m it dem  F e rm en t d er S taphylokokken  n ich t m ehr 
e in tre ten  kan n . (Arch. H yg. B akterio l. 131. 31—34. 16/11. 1943. G raz, U niv., Hyg. Inst.)

JüNKM ANN. 4370
P . G rabar und  D. D erv ich ian , Quantitative Beziehungen zwischen A ntigenen und  A n ti

körpern in  den spezifischen Präcip ita ten  im  Vergleich m it der M olekularstruktur. Die von 
DERVICHIAN frü h er (C. 1 9 4 1 .1. 3083; I I .  1862; 1942 . I I .  1249) en tw ickelten  V orstellungen 
über die P ro te id s tru k tu r  w erden zur A bleitung d e r S p ez ifitä t u. de r q u a n tita tiv e n  V er
hältn isse von A n tigen -A ntikö rper-F ällungen  b en u tz t. Die scheibchenförm ig gedachten  
Proteidm oll, sollen bei A ntigenen u . A n tikö rpern  in  3zäh liger Sym m etrie  angeordnete 
a k t. Bereiche besitzen, deren  S pezifitä t von d e r A nzahl de r sie b ildenden  A m inosäuren 
ab häng t. Ü ber diese gew isserm aßen als V alenzen w irkenden  a k t.  B ereiche erfo lg t in  voraus
zusehendem  stöchiom etr. V erhältn is en tsp rechend  de r en tw ickelten  V orstellung über die 
räum liche Zusam m enlagerungsm öglichkeit Bldg. de r P räc ip ita te . (Ann. In s t.  P a s te u r  68. 
74— 79. Ja n . 1942. In s t. P asteu r.)  GlBIAN. 4371

L. M. Chatenewer, T u la rin  als P räpara t fü r  die spezifische und  schnelle Diagnose 
von Tularäm ie. Vf. b esch re ib t A nw endung, E igg . u. W rkg. von T u la rin ,  d a s  a ls M ikroben
allergen bei su b cu tan e r E in fü h ru n g  allen A nforderungen d er spezif. a llerg. D iagnose der 
Tu laräm ie genügt. T u larin  zeigt die K ra n k h e it bis zu  10 T agen frü h er als d as übliche 
T ularäm ie-D iagnostieum  an, weswegen seine V erw endung in  d e r  ä rz tlich en  Praxis 
em pfohlen w ird . (ApxiiB E iiOJionm ecK iix H a y n  [Arch. sei. biol.] 61 . 3—12. 1941. All- 
un ions-Inst. fü r experim entelle  Med., A btlg . fü r  bes. gefährliche In fek tionen .)

v .  P e z o l d . 4371
T. S. Savarisan, Quantitative B estim m ung der Wechselwirkung von V irusarten in 

P flanzen. M ischt m an  den S aft gesunder P flanzen i n  v i t r o  m it K arto ffe lv iru s X s  oder 
A ucubam osaikvirus, so b eo b ach te t m an  eine V erm inderung oder A ufhebung d e r Schädi
gungen an  N ico tiana  T abacum  u. N . sy lvestris . Säfte  m it n ich t v e rw and ten  V irusarten  
w irken ebenfalls reduzierend auf die In fek tio n sfäh ig k e it, sie ü b ertre ffen  sogar d ie  W rkg. 
gesunder Säfte. W eitere Verss. zeig ten , d aß  d as E in im pfen  n ich t v e rw an d te r V irusarten  
i n  v i v o  hem m end au f w eiteren  Befall w irk t. D er G rad d e r  H em m ung von  A ucuba
m osaikvirus is t  d irek t p ro p o rtio n a l zur Zahl ak t. E in h e iten  von T ab ak m o saik v iru s im 
B lattgew ebe zur Zeit d er Im pfung . (Ann. appl. Biol. 27 . 359— 67. Aug. 1940. H arpenden.)

G r i m m e . 4374
W. L. Ryshkow, D er Stoffwechsel bei V iruskrankheiten der P flanzen . Vf. g ib t einen 

Ü berblick  über d ie verschied. A rten  pflanzlicher V iru sk ran k h eiten , sowie d ie Ä nderungen 
d er chem. Zus. d e r O rgane d e r von ihnen  befallenen Pflanzen. A n H and  von 40 L ite ra tu r
ste llen  w ird  d e r Stoffwechsel bei V iru sk ran k h eiten  eingehend b eh an d e lt. (TpyRbi H h c t h -  
TyTa 0H3HOJiornH PacTeHHß HM0HU K. A. TnMnpfi3eBa [Arb. T im irjasew  In s t.  Pflanzen- 
physiol.] 4 . 200—06. 1946. M oskau, M ikrobiol. In s t ,  d e r A kad . d e r W iss. d e r  U dSSR .)

v .  P e z o l d . 4374

F 5. T ie rch em ie  u n d  -Physio log ie.

W. Dobrynina, Zur Frage der altersmäßigen Ä nderungen  im  Am inosäuregehalt des 
Eiw eißes des Gehirnes des M enschen. Bei vergleichenden U nterss. d e r P ro te in e  d e r H irn 
hem isphären  u. des K le inh irns von M enschen verschied. A lters (N eugeborenen, 9 jäh rig en , 
23— 27jäh rigen  u. 63 jährigen) w urden Ä nderungen des A m inosäuregeh. festgeste llt. 
D er Tryp to p h a n -Geh. d er H irn p ro te in e  s in k t m it ste igendem  A lte r langsam , w ährend 
d e r C ystin (I)-G eh . zwischen G eburt u. 9. L ebensjah r a n s te ig t u. d an n  au f dem  erre ich ten  
N iveau  s teh enb leib t u. d e r A rg in in -Geh. sich  nach  dem  9. L eb en sjah r geringfügig  v e r
r in g ert. D er I-G eh. d er K le inh irnp ro te ine  s te ig t in  d e r Periode zw ischen G eb u rt u. 
9. L ebensjah r dagegen b e träch tlich  an . — D er I- u. L y s in -Geh. d e r H irn h em isp h ären  
un terscheide t sich w esentlich von dem  des K le inh irns bei M enschen a ller u n te rsu ch ten  
A ltersg ruppen . (®n3HOJiornueCKHfl TKypHaji CCCP [ J .  Physio l. U SSR ] 29 . 220— 24.
1940. M oskau, I I .  Med. In s t . ,  L ehrst, fü r  B iochem .) V. P e z o l d . 4520
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C. Montigel, Die W irkung von Steroidhormonen a u f die Glykogenphosphorylierung im  
M uskelbrei. Die im Muskel von adrenalek tom ierten  T ieren verringerte  Phosphorylierung 
von Glykogen w ird durch  geringe Dosen von Desoxycorticosteron w iederhergestellt. Proge
steron w irk t ähnlich , aber schw ächer; Testosteron gering u. unsicher, Östradiol in den 
u n tersu ch ten  K onzz. ü b erh au p t nicht. (Helv. ehim . A cta 2 8 .4 2 —50.1/2 .1945. Basel, Univ.)

H e s s e . 4558
Hansjürgen Oettel, Der E in flu ß  von organischen Redoxsystem en a u f den B lutzucker. 

In  Verss. m it H ydrochinon  u. a. organ. R edoxsystem en bei K aninchen  u. d iabe t. H unden 
sowie in  U nterss. an  D iabetikern  (m it M ethylenblauchlorid) w urde festgeste llt, daß  dem 
H ydrochinon gegenüber anderen  System en eine geringe b lu tzuckersenkende W rkg. zu
kom m t. Die B edeutung  der erhaltenen  B efunde fü r die th erap eu t. M öglichkeiten beim 
D iabetiker u. fü r die K lärung  des W irkungsm eehanism us des Insu lins w ird e rö rte rt. 
(Z. ges. exp. Med. 1 09 . 200— 11. 8/7. 1941. B erlin, C harité, I I .  Med. K linik.)

SCHWAIBOLD. 4564
G. Je. Wladimirow, D as Gas-Elektrolyt-Gleichgewicht im  B lu t des Hühnerembryos. 

H ühnerem bryonen  überleben einen 20 Min. langen A u fen th alt in  einer reinen C 0 2-Atmo- 
sp h äre , wobei d er pn-W ert ihres B lutes b e träch tlich  u n te r  7 liegen m uß. A usgeschlüpfte 
K üken  gehen dagegen bei einem  COa-Geh. von 22%  schon nach wenigen Min. zugrunde. 
D ieser große U nterschied in  d e r W iderstandsfäh igkeit h än g t wohl in  e rs te r  L inie vom  
Z en tra lnervensyst. ab , das beim E m bryo  die G rundfunktionen  des Lebens noch n ich t 
regu liert. Bzgl. des Stoffwechsels befinden sich  die em bryonalen  Gewebe in  einem  Z u
s tan d  d e r Selbstregulierung (A utoergie), insofern , als das Z entralnervensyst. u. endokrine 
D rüsen noch n ich t den A nteil wie beim  erw achsenen O rganism us haben. U n ter n. em b ry o 
nalen E ntw icklungsbedingungen än d ert sieh  die Zus. von B lu t u. Geweben d a n k  einem  
bestim m ten  V orra t an N ährsto ffen , e iner bestim m ten  R esorptionsgeschw indigkeit u. 
einem  bestim m ten  G asum satz im  Laufe d er E ntw . ebenfalls in  festgelegter W eise, was 
sieh  aus den Ziffern fü r  K , Ca, M ilchsäure, Zucker, F e t t  u. R est-N  e rg ib t. Im  Falle bedeu
ten d e r A bw eichungen in  d ieser Zus. leiden die vegetativen  F u n k tionen  der in  d er E n tw . 
befindlichen Gewebe n ich t in  dem  M aße wie beim ausgew achsenen In d iv iduum . (<Dh3H- 
OJioruMecKHß IKypHaji C C C P [J . Physio l. U SSR ] 2 9 . 215—19. 1940. L en ingrad , M ilitär- 
m ed. K irow -A kad., L ehrst, fü r B iochem .) V. PEZOLD. 4572

Jane M. Leichsenring und Alice Biester, D as B lutbild  bei hämorrhagischer A näm ie. 
D urch B lu ten tnahm e wird an  19 H unden  häm orrhag . Anäm ie erzeugt. Die Tiere w erden bei 
sy n th e t. E iw e iß -K o h len h y d ra t-F e tt-D iä t gehalten , d ie zusätzlich  T rockenhefe, L eb ertran  
u. neben den üblichen Salzen C uS 04 u. E isen c itra t e n th ä lt. D ie W erte  fü r Plasm avol., 
Serum eiw eiß, F ibrinogen, G esam t-Ca u. G esam t-P  im  P lasm a kehren  re la tiv  schnell zur 
N orm  zurück, die fü r E ry th ro cy ten v o l. u. -durchm esser, Gesam tzellvol., H äm oglobin, 
Serum globulin  u. E iw eiß-N  e rst nach  längerer Zeit, w ährend die W erte fü r  Leukocytenzahl, 
N ichteiw eiß-N , H arnsto ff, K rea tin in  u. A m inosäure-N  kein e indeutiges Bild ergeben. 
D as B lutb ild  nach  der B lu ten tnahm e u . in  de r Rekonvalescenz zeigt w eitgehende Ä hnlich
k e it m it dem  einer id iopa th . hypochrom en Anäm ie des Menschen (69 Tabellen, ca. 
230 L ite ratu rangaben). (Univ. M innesota, agric. E xp. S ta t., techn. Bull. 19 3 9 . 9 — 120. 
Ju n i.)  SCHLOTTMANN. 4572

G. Robert Greenberg und Maxwell M. Wintrobe, E ine labile Eisenverbindung. E s 
w erden R adioak tiv itätsbestim m ungen  an  ro ten  B lutzellen nach  in travenösen  G aben von 
59Fe durchgeführt. D a n ich t alles gegebene rad io ak t. Fe in  den E ry th ro cy ten  w ieder
zufinden is t ,  w ird von Vff. angenom m en, daß  d as H äm oglobin über e in  labiles E isen 
reservo ir e n ts te h t. ( J .  biol. C hem istry 1 65 . 397—98. Sept. 1946.) H e e r d t .  4573 

Rachil Leibsson, Der E in flu ß  von M ethylenblau a u f die A tm ung der Erythrocyten  
des sich entwickelnden Organismus. M ethylenblau  (I) zeigt auf die A tm ung der E ry th ro 
cy ten  von K aninchen- u. M eerschw einchenem biyonen einen re la tiv  geringeren E infl. 
als bei ausgew achsenen Tieren. Die D ifferenzierung der E ry th ro c y te n  in  d er E m b ry o 
genese is t  ebenso wie ih re  R egeneration beim  erw achsenen O rganism us von einer E r 
niedrigung des energet. U m satzes begleitet, wobei die allg. von den E ry th ro cy ten  e n t
w ickelte Energiem enge sich auf K osten  einer scharfen E rn iedrigung  d er In te n s itä t  der 
o xydativen  Prozesse verm indert. Die In ten s itä t de r anaeroben Prozesse w ird h ierbei 
n ich t v e rän d ert. — Vf. b e trach te t die Größe d e r „allg. R esp iration“ in  Ggw. von I  als 
In d ex  den W irkungsgrad des Dehydrase-Syst., die In te n s itä t  d er n. R esp iration  dagegen als 
In d ex  den  W irkungsgrad des Oxydase-Syst., w oraus un ter E inbeziehung der V ersuchsergeb
nisse fo lg t, d aß  im  Maße d er Reifung des O rganism us beide System e der oxydativen  F e r
m ente  e iner R ed. unterw orfen  sind . (0H3HOJiorHuecKHË îKypHaji CGCP [J . Physiol. 
U SSR ] 2 9 .2 0 0 — 10.1940. L eningrad , P äd ia tr. med. In s t., Physiol. L abor.l V. PEZOLD. 4573 

R. Bücher, M ikroskopische Unterschiede im  Fibrinnetz verschiedener T ierarten , Die 
D arstellungsm eth. der F ibrinnetze  wird beschrieben u. die charak terist. N etzbilder, die
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iü r  jede T ie rart verschieden sind, w erden angegeben. (H elv. physiol. pharm acol. A cta  1.
C. 38— 39. 1943. Z ürich, Univ.) HELLMANN. 4573

Hans Glatzel, Vom Sä u re -B a sen -ff aushalt des Körpers und  der basenüberschüssigen Kost. 
Z usam m enfassende B esprechung, bes. m it H insich t au f die B edeu tung  dieser Vorgänge 
im k ran k en  O rganism us. Auf die U nschädlichkeit des Säureüberschusses e iner N ahrung  
an  sich wird hingewiesen. (Z. V olksernähr. 15 . 335—37; 1 6 . 80—81. 1941.)

SCHWAIBOLD. 4586
J. P. MeGowan, Einige Bem erkungen über die Standards des Calciumbedarfs. K rit. 

B e trach tungen  über den W ert d er experim entellen  G rundlagen  de r von einigen A utoren 
aufgestellten  S tan d ard s des Ca-Bedarfs. (E d inburgh  m ed. J .  4 8 . 494— 500. Ju li 1941.)

Sc h w a  i b o l d . 4586
A. Paraf, D as Interesse an der Brenztraubensäure in  der K lin ik .  Die als In term ed iä r - 

prod. in  beiden Phasen  d er G lykolyse au ftre ten d e  Brenztraubensäure  is t bei fehlender 
C ocarboxylase (V itam in B) im B lu t e rh ö h t u. bei sachgem äßer D u rch führung  der Best. 
(z. B. in M uskelruhe) geeignet, B j-H ypovitam inosen  e rkennen  zu lassen (O steopathien, 
Po lyneuritiden , N euralgien, Ödem e, in fan tile  A krodynie). (P resse  m ed. 51 . 543— 44. 
2 / io .  1943.) L a n g e c k e r . 4587

Wm. M. Govier und  C. M. Greer, Untersuchungen über den durch Hämorrhagie ver
ursachten Schock. I .  M itt. Die W irkung von T h ia m in  a u f die Überlebenszeit. Bei H unden 
m it Schock d u rch  B lu ten tzug  u n te r  Ä thy lä th e rn ark o se  w urde die Ü berlebenszeit durch  
B ehandlung m it T hiam in erheblich  v erlängert, wobei in d en  m eisten  F ä llen  zugleich auch 
eine deu tliche S teigerung des B lu td ruckes a u f tra t. ( J .  Pharm acol. exp. T h erap eu t. 72. 
317—20. Aug. 1941. N ashville, Univ. School Med., Dep. P harm acol.) SCHWAIBOLD. 4587 

Wm. M. Govier und C. M. Greer, Untersuchungen über den durch Häm orrhagie ver
ursachten Schock. I I .  M itt. Die W irkung von T h ia m in  a u f  Störungen des Kohlenhydrat
stoffwechsels. (I. vgl. vorst. Ref.) Bei den V ersuchstieren  w urde eine deu tliche Zunahm e 
d er K e tosäu ren  im  B lu t neben einer H yperglykäm ie u. H y p erlac tac idäm ie  beobach tet. 
D urch B ehandlung m it T h iam in  w urde ein  langsam er A bfall des e rh ö h ten  K etonsäure
spiegels bew irk t. Die v e rm u te te  W rkg. des Ae. w urde in  d e r W eise b e s tä tig t, d aß  die durch 
Thiam in erhöh te  Ü berlebenszeit bei T ieren m it L okalanästhesie  erheb lich  g rößer ist als 
bei solchen m it Ä thy lätheranästhesie . D urch le tz te re  fü r sich allein können  in  geringem 
Maße die beim  Schock festgeste llten  V eränderungen a u ftre ten , die ebenfalls d u rch  Thiam in 
beein fluß t w erden. ( J .  Pharm acol. exp. T herapeu t. 7 2 . 3 21— 30. Aug. 1941.)

SCHWAIBOLD. 4587
F. Sciclounoff und  P. Alphonse, Beitrag zur Untersuchung der W irkung  des Lacto- 

fla v in s  a u f die Resorption der Zucker im  D arm . B eschreibung eines Falles, bei dem  se it der 
K in d h e it D arm störungen  bestanden , die gekennzeichnet w erden. D urch  B ehandlung  mit 
L ac toflav in  in trap erito n ea l (1 mg täglich) w urde die u rsprüng lich  seh r flache B lu tzucker
kurve nach  Z uckerbelastung norm alisiert u. der A llgem einzustand w esentlich  gebessert. 
Z ufuhr des V itam ins p er os h a tte  keine derartige  W irkung. In  diesem  F a ll b estan d  dem 
nach  eine R esorp tionsstö rung  h insichtlich  L actoflav in  u. Z ucker; die des le tz te ren  wurde 
d u rch  ersteres nach dessen p a ren tera le r Z ufuhr behoben. (Schweiz, m ed. W schr. 7 1 . 657 
bis 659. 24/5 . 1941. Genf, U niv., Med. K linik.) SCHWAIBOLD. 4587

Jesse W. Huff und William A. Perlzweig (u n ter techn . M itarbe it von Rachel Forth 
und Frances Spilman), Untersuchungen über den Nicotinsäurestoffwechsel. I I I .  M itt. S to ff
wechsel und Synthese der N icotinsäure bei der R atte. Bei e iner N ah rung , m it d e r täglich 
5 g P ro te in  u. ca. 130 y N ico tinsäure  je  T ier aufgenom m en w urde, w ar die Ausscheidung 
120 y N icotinsäure u. deren  D erivv ., d avon  ca. 100 y T rigonellin ; nach  5 Tagen H ungern  
w urden noch 90 y ausgeschieden. N ach  Z ufuhr von 1,5 mg T rigonellin  w urden  20—40% 
davon  w ieder im H arn  ausgeschieden (viel w eniger als beim  M enschen, bei H und  u. 
K aninchen). N ach Z ufuhr von N ico tinu rsäu re  (1,5—3,0 mg) w urde ein Teil davon  u n 
v erän d ert w ieder ausgeschieden, ein  erheblicher Teil ab er als freie N ico tinsäu re  u. T ri
gonellin (im G egensatz zu den g en ann ten  A rte n ) ; bei Z ufuhr von N ico tinam id  sind die 
V erhältn isse ähnlich . N ach  Z ufuhr von 3 mg N ico tinsäu re  w erden ca. 30%  d avon  in 
24 S tdn . w ieder ausgeschieden, 70— 80%  dieser A usscheidung in Form  von T rigonellin , 
der R est als N icotinsäure, etw as N ico tinursäure  u. N ico tinam id . Bei p ro te in fre ie r E r
nährung  m it einem täglichen Geh. von 7 y N ico tinsäure  w urden  25— 75 y N icotinsäure  
u. D erivv. im H arn  ausgeschieden, 40—90 y in den F aeces; bei Zulage von  P ro te in  oder 
Am inosäuren oder Cholin stieg die A usscheidung im H arn  sofort e rheb lich  (p aren tera le  
oder orale Zufuhr der Zulagen). N ach Z ufuhr g roßer M engen N ico tinsäu re  (1 g je  kg Tier) 
w ährend 7 Tagen w urden 2/3 davon  im H arn  w ieder ausgeschieden, in  den  F aeces u. im 
O rganism us fanden sich nu r geringe Mengen. ( J .  biol. C hem istry 142 . 401— 16. J a n . 1942. 
D urham , Univ. School Med., Dep. Biochem .) SCHWAIBOLD. 4587
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H . J a u s io n , R. C alop und G . C arlie r, Antipellagravitam ine und Licht,  Pellagra, eine 
A nicotinose, die o ft von P h o to p a th ie  u. P o rphyrinu rie  beg le ite t is t, w ird d u rch  Vita
m in P - P  (I) geheilt. Ü ber den W irkungsm echanism us von I  is t  wenig b e k a n n t;  re ine  
F ilterw rkg . gegen Sonnenstrahlen  durch  N icotinam idäm ie is t  jedoch  d a fü r n ich t v e ra n t
w ortlich. D urch  eigene Verss. fanden Vff., d aß  das I  als A n tip h o to k a ta ly sa to r w irk t, wenn 
es n ich t beschleunigend in  den A ntiporphyrinm echanism us e in g re ift.In  einer doppelten  
V ersuchsserie w urden  an  4 P a tien ten , d ie vor u. nach d e r 4 täg igen  B ehandlung  einer 
sensitom etr. K ontro lle  unterw orfen  w urden, entw eder 160 (cg) I  d u rch  In jek tio n  oder 
320 peroral angew andt. Vff. erzielten eine sehr deu tliche E rhöhung , w enn n ich t sogar 
einen Spitzenw ert, de r E rythem aschw elle, je  nachdem , ob bei dem  P a tien ten  vorher P o r
p h y rin u rie  bestan d  oder nicht. — Tabellar. V ersuchsprotokolle. (Paris méd. 33. 157— 59. 
20/6. 1943. ) ROTTER. 4587

E d . Frommei, A. D . H e rsc h b e rg  und J .  Piquet, Beziehungen zwischen Cholinesterase 
und  Ascorbinsäure. Verss. an  M eerschweinchen beweisen, daß  die Beziehungen zwischen 
Ascorbinsäure (I) u. Cholinesterase (II) einsinnig sind: Tox. oder M angel-H ypovitam inose C 
v eru rsach t Inak tiv ie ru n g  der Serum -II, ab er Inh ib ierung  des Ferm entes durch  Eserin 
beeinfluß t n ich t die Menge von I  im Organism us. I  a k tiv ie rt n ich t die F un k tio n  einer 
norm alen II, wie Verss. am nichteserin ierten  B lutegelm uskel, am  R ectus abdom inis des 
Frosches u. am  Herzen der W einbergschnecke zeigen. Zu analogen Schlüssen füh ren  T itra 
tionsbest. in v itro  nach der M eth. von HALL u .  ÜUCAS u .  toxikolog. Verss. an  Meer
schw einchen. I  reak tiv ie rt in vivo eine zuvor tox . inak tiv ie rte  II. (Helv. physiol. p h arm a
col. A cta 1. 229—39. 1943. Genf, U niv., T herapeut. Inst.) HELLMANN. 4587

R. Sacrez, V itam in  C und B lut. N ach B eobachtungen des Vf. an m ehreren  Form en 
von A näm ie ist das V itam in  C (I) an  der B lutb ldg. bete ilig t. W enn auch  I  kaum  u n m itte l
b a r  an  d er H äm oglobinbldg. te iln im m t, so beeinfluß t es sicher die Stoffe fü r dessen Syn
these. Die B eobachtungen von ROHMER u. BlNDSCHEDLER bzgl. der kom bin ierten  
W rkg. von Fe u . I  bei der H eilung bestim m ter A näm ien bekräftigen  diese A nnahm e. — 
D a das B lu t der Sitz äu ß ers t w irksam er O xydoreduktionen is t, sp ielt I  die Rolle des 
H -Ü berträgers u. beeinfluß t die W irksam keit der verschiedenen E nzym kom plexe des 
B lutes. E ndlich  sei noch der E infl. hervorgehoben, den I  auf die P ro te inzus. des B lutes 
a u sü b t. — Die gleichzeitige Verwendung von I  u. Fe bei der Heilung b estim m ter A näm ien 
läß t auf die M öglichkeiten einer E inw . des I  auf das Fe im  O rganism us schließen. (Arch. 
franç. Péd iatrie  1 . 121—25. 1943. Strasbourg , Clinique infantile.) B a r z . 4587

Miles E. Drake, Charles M. Gruber, Victor G. Haury und E. Ross Hart, Die W irkungen  
von N ätrium diphenylhydantoinat (D ilantin) a u f den Blutascorbinsäurespiegel bei M eer
schweinchen. (Vgl. C. 1942. 1. 1900.) Bei T ieren m it C-freier E rnährung  u. täg licher Zulage 
von 5 mg A scorbinsäure wurde der B lutascorbinsäurespiegel durch  tägliche Dosen von 
13 mg D ilan tin  per os rasch  u. fo rtschreitend  g esenk t; nach  A bsetzen der B ehandlung 
erfolgte innerhalb  von 3 W ochen w ieder ein  A nstieg ¿u  n. Höhe. ( J .  Pharm acol. exp. 
T herapeu t. 72. 383— 85. Aug. 1941. Ph iladelph ia , Jefferson Med. Coll., Dep. Pharm acol.)

SCHWAIBOLD. 4587
H. Albers, Fördert Ascorbinsäure die Eisenresorption? Vf. weist auf eigene, schon 

früher m itgeteilte  U nterss. (vgl. C. 1942. I I .  2286) hin, die die A nnahm e einer Förderung 
der R esorption' von Ferroeisen durch Ascorbinsäure unwahrscheinlich m achen. Die durch  
letz te re  bew irkte E rhöhung des Serumeisens ist vielm ehr als A usdruck einer Beeinflussung 
des in term ediären  Eisenstoffweehsels aufzufassen. ( Zbl.Gynäkol. 6 7 .1625—27. 23 /10 .1 9 4 3 . 
Leipzig, U niv., Frauenklinik.) JüNKMANN. 4587

Aa. Videbaek und G. Alsted, Der Gehalt an Serumeisen bei Skorbut und der E in flu ß  von 
Ascorbinsäure a u f die Eisenresorption bei Chlorose und prim ärer hypochromer Anäm ie. 
Vff. beschreiben 4 Fälle eines klass. Skorbutes m it H authäm orrhag ie  u. A näm ie; bei 
diesen Fällen  w urden niedrige Serum -Fe- u. Serum -Ascorbinsäure- (I) W erte gefunden. 
N ach V erabreichung von F e rro ta r tra t  u. I  stiegen die Serum -I-W erte sta rk , die Serum -Fe- 
u. B lu t-F e-W erte  nu r wenig. Ferrisalze h a tte n  keine W rkg., sondern s te ts  nu r Ferrover- 
b indungen . W enn auch die niedrigen W erte fü r Serum -Fe bei Skorbut auf einen abnorm en 
Fe-Stoffw echsel hinweisen, k ann  diese K rankheit niem als als Fe-M angelkrankheit be 
zeichnet w erden. A ndererseits h a t  die Mischung I allein oder I  u. Ferrisalze keinen Einfl. 
auf die einfache Fe-M angelanäm ie, selbst wenn m an h ier auch niedrige W erte fü r I  findet. 
Man m uß dah er annehm en, daß  Skorbutanäm ie u. Fe-M angelanäm ie pathogenet. zwei 
verschied. Z ustände  darstellen . (A cta m ed. scand. 114. 403— 13. 1943. K openhagen, Fre- 
deriksboerg  H osp., Med. Dep.) BAERTICH. 4587

Raoul Lecoq, Die Rolle der Alkalose bei der Entstehung der experimentellen und ali
mentären R achitis . Bei der a lim en tär bedingten R achitis infolge vorzeitigen Abstillens 
u. d e r V erw endung einer unzweckm äßigen E rnährung  sowie bei der experim entellen
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R atte n rac h itis  schein t die A lkalose in testinalen  U rsprunges eine w ichtige Rolle zu spielen, 
wie die Beeinflussung der S törungen in dem  einen oder anderen  Fall d u rch  A nw endung 
von M ilchsäure  oder Stoffen, die Acidose auslösen, b e s tä tig t. Die V erschlechterung der 
K nochenveränderungen  lä ß t sich d u rch  verschied, zusätzliche M aßnahm en herbeiführen, 
wie bei der experim entellen  R ach itis  durch  Sr-C arbonat oder S törungen des P/Ca-Ver- 
hältnisses. Bei der R ach itis  der K inder können In to x ik a tio n en  u. In fek tionen  gleichfalls 
in terven ieren . (Presse m ed. 51. 541— 42. 2 /10. 1943.) L a n g e c k e r . 4587

H. Mollard, H. Maschas und  M. Duret, Kritische Untersuchung der Verwendung von 
Vitam in D  in  starken Gaben bei Lungentuberkulose. D en Vff. erschein t V itam in  D  in k rä fti
gen G aben bei L ungentuberku lose  als w ertvolles T h erapeu tieum , w enn reichlicher K a lk 
m angel vorliegt (was n ich t leicht nachzuw eisen ist) u. bei la ten te r u. offensichtlicher 
T etan ie . Als A llgem einm ittel bei Tuberkulose is t es abzulehnen. (R ev. Tuberculose [5] 7.

A. Trautmann und Th. Asher, Resorption und E xkretion  von Traubenzucker im  D ick
darm  der W iederkäuer. In  Verss. an  Ziegen w urden  m it zunehm enden M engen in den  B lind
d arm  eingeführte r Glucose nach  7— 9 S tdn . steigende A nteile reduzierender Stoffe in  den 
Faeces nachgewiesen. Bei in trav en ö ser Z ufuhr ste igender M engen von Glucose wurde 
nach  6 —7 S tdn . das M axim um  an reduzierenden  Stoffen in den  Faeces nachgewiesen, 
deren  A nteile gering w aren. E s ersche in t m öglich, daß  prim , größere  A nteile  des Zuckers 
d u rch  das D ickdarm epithel ausgeschieden w erden, die d an n  rück reso rb ie rt oder ver
goren w erden. (D tsch. t ie rä rz tl. W schr. 49. 585—89. 29 /11 .1941 . H annover, T ierärztl.

N. A. Ssytschew, Über die Assim ilierbarkeit der natürlichen d -X ylose  durch den tierischen 
Organismus, a) V e r s .  m i t  X y l o s e s i r u p .  D er S irup  w ar aus R oggenstroh  h er
g este llt, die sauren  H y d ro lysa te  w urden  nach  E n tfä rb u n g  m it A ktivkohle  auf n ich t
flüchtige  Säuren m it C aC 03 n eu tra lis ie rt, das N e u tra lisa t im  V akuum  au f 55—60% 
T rockensubstanz e ingeengt u. g ipsfrei f iltr ie r t. E s b ild e t einen d unk len , vollkom m en 
k laren  S irup m it 39,21%  X ylose, 2,36%  R o h p ro te in  (1,67%  Reineiw eiß) u. 2 ,4%  Asche. 
F ü tteru n g sv erss. m it Schafen zeigten, d aß  n ich t n u r die X ylose restlos a u sg en ü tz t wird, 
sondern  daß  d u rch  die X ylosebe ifü tterung  auch  die A usnu tzung  d er F u tte rp en to san e  
geste igert w ird, desgl. d ie A usnutzung  d er P ro te ine. — b) V e r s s .  m i t  k r y s t .  
d - X y l o s e .  Das in  den Vers. übernom m ene Prod. e n th ie lt bei 0 ,05%  W ., 98 ,5%  Xylose 
(nach  TOLLENS). Als V ersuchstiere d ien ten  Schweine (X y loseausnu tzung  68,3% ) u. 
Schafe (97,75% ). (C. R . [D oklady] Acad. Sei. U R S S  [N . S.] 3 0 .1 5 2 —55. 2 0 /1 .1941 . Tsche- 
b o ksary , Landw . In s t . ,  A btlg . fü r organ. u. biol. Chem.) GRIMME. 4596

Chalmers L. Gemmill, Die W irkung einer S tim u la tion  a u f den Fett- und  Kohlenhydrat
gehalt des Gastrocnemius bei der phlorrhizinierten R atte . In  U nteres., bei denen versucht 
w urde, den K o h len h y d ra tb es tan d  im O rganism us d e ra r t  zu verringern , d aß  die F e tt
o xydation  bis zu einem  m eßbaren  A usm aß besch leunig t w ürde, w urde kein  positives 
E rgebnis erzielt. Die m ittle ren  F e ttg eh h . des ru h enden  u. des gereizten  M uskels waren 
auch  nach H ungern  oder Ph lo rrh iz inverg iftung  n ich t w esentlich  verschieden. Dagegen 
w ar d er K ohlenhydratgeh . des gereizten  M uskels in  allen F ällen  v e rrin g ert. Falls daher 
F e t t  fü r M uskelarbeit verw endet w ird, so geschieht dies n u r m itte lb a r. D er W eg dieser 
m öglichen m itte lb a ren  Verw endung wird e rö rte rt. E ingehendere B esprechung des Schrift
tu m s. (Bull. Jo h n s  H opkins H osp. 66. 71—89. Febr. 1940. Jo h n s  H opkins U niv., Dep. 
Physiol.) SCHWAIBOLD. 4596

Torasaburo Kondo, Experimentell-pathologische Untersuchung der intravasculären Fett
verdauung. I I I .  M itt. Bei In fusion  von Fettkügelchen  (Milch) w urde bei n. K aninchen 
im m er ein paralle les Verh. bzgl. d er A nsam m lung der F e ttk ügelchen  u. d er Cholesterin- 
s tea to se  beob ach te t. Dieses V erhältn is w urde auch  bei einer R eihe von  patho log . Zu
s tä n d e n  u n te rsu ch t, wobei vielfach eine V eränderung  desselben festg es te llt wurde. 
(T ransactiones Soe. p a tho l. japon . 28. 517— 23. 1938. [O rig.: d tsch .]. K y o to , Univ., 
P a th o l. In s t.)  SCHWAIBOLD. 4596

H. A. Krebs und L. V. Eggleston, Stoffwechsel der Acetessigsäure im  tierischen Gewebe. 
An Schafherz u. Schafniere wird der Stoffwechsel von Acetessigsäure  (I) in Ggw. von 
Oxalessigsäure  (II) u n te r  Best. dieser beiden Säuren u. von ß-Oxybuttersäure  (III), Citronen- 
säure  (IV), Isocitronensäure  (V), cis-Aconitsäure  (VI), a-Keloglutarsäure (V II), a-Oxyglutar- 
säure  (VIII), Bernsteinsäure  (IX), Fumarsäure  (X), Brenztraubensäure  u. Milchsäure ver
folgt. Obw ohl in Ggw. von II die A usbeute an  IV erhöh t ist, is t dieser Befund doch nicht 
a ls  eine B estä tigung  der Auffassung von B r e ü SCH u .  von WIELAND u. ROSENTAL zu 
d eu ten . U n te r aeroben B edingungen wird die gesam te verschw undene I als III w ieder
ge fu n d en , u. zw ar n ich t als Folge einer d irek ten  R k. zwischen I u. II, sondern deshalb, 
weil im Gewebe aus II Äpfelsäure  (XI) u. Vü en tstehen , die ih rerseits m it I reagieren

149—51. März/Mai 1942.) B a r z . 4587

Hochschule, Physiol. In st.) SCHWAIBOLD. 4596
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nach folgenden Schem en: 1. XI +  I -*■ II -j- III oder 2. VII +  I -*■ IX +  III. D as A us
m aß d er R ed. von II zu XI im Gewebe schw ankt zwischen 25 u. 70% , der nicht red. R est 
liefert neben CÖ2 IV, V u. VI sowie VII. Die R k. k ann  z. B. nach folgenden Schemen 
verlaufen : 3. 3 II — (X +  XI) +  (IV, V, VI) - f  2 C 0 2 oder 4. 4 II -> 2 (X +  XI) +  VII +
3 C 0 2. W ird 1 m it 3 oder 4 kom biniert, so wird aus XIII regeneriert, die wieder nach der 
Gleichung 3 oder 4 reagieren kann. D as E ndergebnis is t nach 1 -f- 3: 5. 2 II I — 
(IV, V, VI) +  2 C 0 2 +  III oder nach 1 +  4: 6. 2 II +  2 I  — VII +  3 C 0 2 +  2 III. Bei 
K om bination  von 2 +  6 e n ts te h t folgendes G esam tbild : 211 +  31  +  H 20  -> IX +
4 C 0 2 +  3 III. — II h a t  danach keinen E infl. auf den  oxydativen  A bbau von I. (N ature  
[London] 154. 209— 10. 12/8.1944. Sheffield, Univ., Dep. of Biochem.) JüNKMANN. 4596

V. Zagami u nd  G. Sarzana, Über das Verhalten des säurelöslichen Phosphors in M uskeln  
von Tauben bei bilateraler Vagotomie. D urch Verss. an  T auben  zeigten Vff., daß  der 
säurelösl. P  u n d  die H aup tbestand te ile , aus denen e r sich zusam m ensetzt, im  H erzen 
in  geringerer Menge vorhanden sind als in  den B rustm uskeln . Als Folge der doppelseitigen 
V agotom ie w aren  im  H erzen u. in  den B rustm uskeln  das P hosphokrea tin , die Pyro- 
phosphate  u. die Phosphorsäureester verringert, die O rthophosphate  dagegen nahm en zu. 
E s b esteh t keine k lare  Beziehung zwischen P rozen tsatz  u. V eränderungen des M uskel
glykogens u. P rozen tsatz  u. V eränderungen des säurelösl. P  u. der verschied, ehem. 
K om ponenten , aus denen er sich zusam m ensetzt. (Arch. Szienze biol. 29. 69— 78. Mai
1943. Palerm o, U niv., Is t . di Fisiologia U m ana.) Ba u z . 4596

Jean M. Patterson, N. B. Keevil und E. W. MeHenry, Cholin und die Verhütung von 
Nierenhämorrhagien bei der Ratte. I I .  M itt. Bestim m ung des Phospholipoidumsatzes mit 
radioaktivem Phosphor. In  einer früheren  A rbeit (J .  biol. Chem istry 145. [1942.] 207) war 
gezeigt worden, daß  junge R a tte n  bei einer cholinfreien D iä t durch  10 Tage in N iereu . 
Leber einen geringeren Geh. an  Phospholipoid aufweisen als K ontrolltiere. D am it schien 
eine E rk lärung  fü r die N ierenschäden gefunden: ein Versagen der Phospholipoidbldg. in 
einer Zeit, in  der sie für die w achsende N iere benö tig t w ird. M it Hilfe des rad io ak t. P h o s
phors (32P) w ird an  n. u. cholinarm en R a tte n  der Um satz in  Niere u. L eber e rm itte lt. 
G ruppen von 10 Tieren e rh ie lten  eine cholinfreie G runddiät bzw. 3 mg Cholin/g F u tte r  
als Zulage; am 9. V ersuchstag erh ie lten  die Tiere nach einer K arenz von 12 Stdn. 1 cm 3 
einer isothon. Lsg. von N a2H P 0 4, en th a lten d  rad io ak t. Phosphor. 5 Stdn. danach  wurden 
die Tiere ge tö te t u. in Leber u. Niere die Best. durchgeführt. In  einer 3. Serie von 45 R atten  
w urde innerhalb  von 30 Tagen der Phospholipoidum satz verfolgt u. der höchste B edarf 
u. U m satz am  6. V ersuchstag gefunden; an ä lte ren  T ieren ist der U m satz reduziert. 
D aher ist der Cholinbedarf von über 35 Tage a lten  R a tte n  geringer. Die Zeit des großen 
U m satzes fä llt zusam m en m it der kurzen Periode, in der ein Cholinm angel N ierenläsionen 
h ervorru ft, was die Annahm e s tü tz t ,  daß  die N ierenveränderungen eine Folge des u n 
genügenden Phospholipoidangebots sind. (J . biol. C hem istry 153. 489— 93. Mai 1944. 
T oronto , C anada, Univ., School of Hygiene u. Dep. of Phys.) LANGECKEB. 4596

Richard F. Riley, Stoffwechsel des Phosphorylcholihs. I I .  M itt. Verteilung des Phos- 
phorylcholin-Phosphors a u f die Blutphosphatfraktionen. I I I .  M itt. Verteilung des Phosphoryl- 
cholinphosphors a u f die Organe. IV . M itt. A nteil des Phosphorylcholinphosphors an den 
Organlipoiden. (I. vgl. C. 1945. II. 1034.) F ü r die U nterss. wurde Phosphorylcholin (I) 
b en u tz t, das rad ioak t. Phosphor en th ie lt. D er I-Phosphor erscheint rasch als anorgan. P 
im  B lu tkreislauf der R a tte  nach in traperitonea ler In jek tion  des E sters, der E ster ver
schw indet auch rasch. Diese L ab ilitä t in vivo s teh t in  K o n tra s t zur S tab ilitä t in vitro .
I -P  w ird langsam er ausgeschieden als anorgan. P. Die V erteilung in den Organen (G ehirn, 
H oden , B lu t, Muskel, Auge, Herz, N ieren, Milz, L eber u. Darm ) w eicht gegenüber a n 
organ. P  n u r wenig ab. Die Verss. sprechen dafür, daß  I  den U m satz des Gesam tphos- 
pholipoids in  der L eber hem m t. Die H em m ung bezieht sich auf die N ichtcholin-Phos- 
p h a tid -F rak tio n . E s konn te  kein A nhaltspunk t d a fü r e rb rach t werden, daß  I bei der 
S y n th . d er Phospholipoide verw endet wird. ( J .  biol. C hem istry 153. 535—49. Mai 1944. 
R ochester, N. Y., U niv., School of Med. and  D entis try , Dep. of Biochem. and Pharm akol.)

LANGECKEB. 4596
I. Abelin, Z ur Frage der Sterinbildung im  tierischen Körper. I. M itt. Öle und Fette in  

ihrer Beziehung zum  Cholesteringehalt der Nebenniere und anderer Organe. Obwohl F e tte  
u. ö le  fa s t gleich g u t verdaulich, resorbierbar u. energet. verw ertbar sind, erwiesen sie sich 
in bezug au f die Beeinflussung des O rgancholesterins als verschieden. In  gleichen, n ich t 
überm äßigen Mengen an  weiße R a tte n  verabreicht, führen  die Öle viel höhere Ablagerungen 
von N ebennierencholesterin  als die F e tte  herbei. Andere Organe wie L eber u. M uskulatur, 
en th a lten  bei Ö lzufuhr ebenfalls m ehr Cholesterin als u n te r F ette in fluß . A ußerdem  ver- 
an laß ten  die Öle höhere u. regelm äßigere Zunahm en des K örpergew ichts als die F e tte . 
<Helv. physiol. pharm acol. Acta 4. 551—67. 1946. B ern, U niv., Med.-ehem. Inst.)

H e l l m a n n . 4596
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R. A. Lemkul, Vergleichende Untersuchungen über den S ticksto ffüm satz normaler 
und enthirnter Tauben. Beim  V gl.des N -U m satzes n. u . e n th irn te r  T auben  ste llte  Vf. fest, 
d aß  e r bei n a tü rlich e r B eleuchtung u. N -haltiger N ahrung  (E rbsen) bei e n th irn ten  T auben 
u n v e rän d e rt blieb . Dieses g a lt auch  fü r  Verss. u n te r  A nw endung tag e lan g er u n u n te r
b rochener k ü n stlich e r B eleuchtung, die die A k tiv itä t  d e r  Vögel bedeu tend  ste igerte. 
Bei gleicher V ersuchsanordnung , ab er m it V erabfolgung N -freier N ah ru n g  w ar die 
N -A usscheidung e n th irn te r  T auben  e tw as geringer als bei norm alen . Dies k ann  jedoch 
n ich t als d irek te  Folge des G roßhirnm angels angesehen w erden. (©H3MOJiorHHecKHft 7Kyp- 
Haji GCCP [ J .  Physio l. U SSR ] 3 0 . 1 09— 15. 1941. R ostow  a. D on, S ta a tl. m ed. In st., 
Physiol. L abor.) V. P e z o l d . 4596

L.B. Winter, Die Absorption der Serum proteine aus dem D ünndarm  von sensibilisierten 
Meerschweinchen. Vf. h a tte  b ereits  zur P rü fung  d er F rage, ob auch n ich t abgebautes E i
weiß vom  D arm  re so rb iert w ird , d u rch  E ingabe von P ferdeserum  (I), von A lbum in  (II) 
u. Globulin (III) bei sensib ilisierten  T ieren  Verss. d u rchgeführt (vgl. C. 1945 . I I .  1047). Zur 
W eiterfüh rung  d ieser U nterss. w erden in  d a s D uodenum  von  M eerschweinchen I, II, III 
u. Serum  in  m inim alen  Dosen, um  den  U terus zu desensibilisieren, in jiz iert. N ach 15 bis 
30 Min. w urden  die T iere g e tö te t u. die P rü fung  des U terus au f Sensib ilität vorgenom m en, 
wobei nu r fü r Serum  eine en tsprechende R esorp tion  e rk en n b ar w ar. ( J .  Physiology 102. 
484— 90. 4/4. 1944.) BAERTICH. 4596

Ernest Borek und Heinrich Waelsch, Der Stoffwechsel des M ethionins und seiner 
Derivate bei Gewebsschnitten. (Vgl. C. 1 94 2 . I .  377.) Als H au p tp ro d . bei d e r e rs ten  Um 
w andlung des d ,l-M ethionins im  Stoffwechsel w urde wie frü h er die en tsp rechende  Keto- 
säure  festgeste llt. Die Bldg. von Su lfa t en tsp rach  ca. 2%  des zugesetzten  M ethionins, 
möglicherweise en tsprechend  dem  e n tm e th y lie rten  A nteil. E ine  Z unahm e d er Nitro- 
p ru ss idna trium rk . w urde n ich t beo b ach te t. H om oeystin  u. H om ocystein  w erden durch 
G ew ebsschnitte n ich t desam in iert. H om ocystein  b ilde t H 2S. ( J .  biol. C hem istry  141. 
99— 103. O kt. 1941. New Y ork S ta te  P sych ia tric  In s t, and  Hosp.) SCHWAIBOLD. 4596 

Alberto C. Taquini, D as A uftre ten  einer druckerhöhenden Substanz durch die totale 
Ischämie der Niere. Die W iederherstellung der Z irku la tion  einer vorher to ta len  Ischäm ie 
d er N iere erzeugt ein A nsteigen des arterie llen  D ruckes; dieser w ird v e ru rsach t d u rch  die 
B ldg. einer d ruckerhöhenden  S ubstanz, die sich w ährend de r to ta len  Ischäm ie  in  der 
N iere gebildet h a t. Diese Substanz  w irk t d irek t auf die peripheren  G efäße, verursacht 
eine Z usam m enziehung der Gefäße u. dad u rch  eine H ypertension . (Am er. H e a rt  J .  19. 
513— 18. Mai 1940. Buenos Aires, A rgentinien.) BAERTICH. 4597

D. Je. Alpern, Chemische Selbstregulierung in  der Tä tigkeit des vegetativen Nerven
system s. D er A nteil spezif. ehem . F ak to ren  bei d er R eizleitung in  den  N erven erschöpft 
sich  n ich t im  Freiw erden h istohorm onaler Substanzen , wie A cetylcholin , A drenalin  oder 
S ym p a th in ;  gleichfalls eine w ichtige Rolle sp ielen  Prozesse d er R egulierung, d ie d as Maß 
des Freiw erdens u. die A k tiv itä t  des ehem . M ediators bestim m en. Diese Prozesse werden 
d u rch  fe rm en ta tiv e  S ubstanzen , d ie bzgl. des M ediators im  M om ent se iner Bldg. a k t.  sind, 
sowie d u rch  die W echselw irkungen zwischen den eigentlichen M ediatoren u. d en  zwischen 
le tz te ren  u. E lek tro ly ten  gelenkt. Ganz allg. reg u lie rt d e r  ehem . Z u stan d  des Gewebe
m edium s des effektor. A pp. n ich t n u r F re ise tzu n g , sondern  au ch  A k tiv itä t  d e r  ehem. 
F ak to ren  d er N ervenreizung. So vollziehen sich  im  effek tor. A pp. kom pliz ierte  R egula
tionsprozesse, die in  engster W eise m it dem  Prozeß d e r  R ealisierung  d e r  N ervenreizung 
Zusam m enhängen, bes. ausgepräg t tre te n  sie bei F u n k tio n ss tö ru n g en  des vegetativen  
N ervensyst. hervor. In  diesem  F a ll w ird o ft d eu tlich , d aß  le tz te re  sich in  noch größerem  
Maße als in  den q u a n tita tiv en  Abw eichungen des Geh. d e r ehem . M ediatoren  in  d er e n t
sprechenden biol. F l., in  die diese aus dem  effek tor. Syst. gelangen, in  d e r S törung  der 
Prozesse d e r  „G egenregulierung“ w iderspiegeln. — Vf. b rin g t eine sch em at. D arst. der 
W echselbeziehungen zwischen den  verschied. F a k to ren  d e r vegetativ -nervösen  R egu
lierung u. G egenregulierung. (ApxHB B noJiornH ecK H x H ayK [Arch. Sei. biol.] 6 1 . 13— 17.
1941 . Charkow.) v .  P e z o l d . 4597

Herbert Jasper und Theodore C. Erickson, Cerebraler B lutdurchfluß  und  p H bei über
mäßiger R indenentladung, hervorgerufen durch Metrazol und elektrische Reizung. E ine 
d u rch  Adrenalin, Metrazol (I) (Pentamethylentetrazol) oder S toffw echselprodd. verm ehrter 
N e rv en tä tig k e it hervorgerufene V ergrößerung des lokalen  cerebralen  B lu ts tro m s fü h rt 
zu einer S teigerung des ö rtlichen  pH der R inde. Die v ask u läre  D ila ta tio n , die von gestei
g erte r lokaler A c id itä t infolge neuronaler E n tlad u n g  h e rrü h rt, h a t das B estreben , ein 
k o n stan tes  Ph der R inde aufrech tzuerha lten . E ine überm äßige neuronale  A k tiv itä t  k ann  
die z irku lator. R egulierung sow eit erschöpfen, daß  ein  deu tlicher A bfall des R in den-pn  
hervorgerufen w ird. D er Beginn einer I-E n tlad u n g  is t zu n äch st d u rch  eine gesteigerte  
N erv en tä tig k e it gek., d an n  folgt eine Tendenz des Ph  zum  sau ren  B ereich  h in , gefolgt
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von  einer solchen zum  alkal., falls der B lu tdu rch fluß  verg rößert ist. L etz te res w ird  hei
I-E n tlad u n g en  n u r d an n  beobach tet, w enn das T ier in  gu tem  A llgem einzustand is t. 
Anfang, In te n s itä t, D auer u. A rt der I-E n tlad u n g  w urden durch  Ä nderungen des R inden- 
P h  zwischen 7,0 u. 7,5, hervorgerufen durch  H yperven tila tion , C 0 2-E ina tm ung u. durch  
In jek tio n  a lkal. oder saurer Lsg. in  den B lu tstrom , n ich t m erklich  beeinflußt. p H-Ände- 
rungen  im  Gefolge spontaner Zyklen verlängerter epileptiform er E n tladungen  abw echselnd 
m it P erioden  verm inderter R inden tä tigkeit nach  einm aliger I-In jek tio n  können alle 
durch  die W rkg. der „S ä u re “  produzierenden N erv en tä tig k e it u. durch  die Gegenwrkg. 
infolge v e rm ehrten  B lutdurchflusses e rk lä rt werden. Zwischen dem  pH u. dem  A uftre ten  
verlängerte r epileptiform er E ntladungen  nach  einer m äßigen I-G abe b estan d  anscheinend 
keine Beziehung. Die W rkg. von I, S trychnin  u. N ervenim pulsen, hervorgerufen d u rch  
e lek tr. R eizung der R inde, is t prim , n ich t einer S teigerung des örtlichen pH der in te r
s titie llen  R indenflüssigkeit zuzuschreiben, d a  bei einem  m it v e rm eh rte r T ätigkeit der 
R indenneuronen  auftre tenden  pH-Anstieg gleichzeitig ein  v e rm ehrte r ö rtlicher B lu td u rch 
fluß  vorhergeht. E in  gesteigertes pH ist anscheinend einer G efäß-Rk. zuzuschreiben, die 
d u rch  vergrößerte  N euronen tätigkeit hervorgerufen w ird. ( J .  N europhysiology 4. 333— 47. 
Ju li  1941. M ontreal, Me Gill U niv., Dep. of N eurol., an d  N eurol. In s t.)  K . M a i e r . 4597

H. S. Harris and K. V. Thim ann, V itam ins and Horm ones. Advance in R esearch and A pplications. V ol.IV .
New Y ork: Académie Press. 1946. ((X V III - f  406 S.) $ 6,80.

H. Tuebm ann-D uplessis, Corrélations Hypophyso-Endocrines chez le T riton : D éterm inism e H orm onal
des Caractères, Sexuels Secondaires, Histophysiologie. Vol. IX . P a ris : H erm ann & Cie. 1945. (199 S.
m. Abb.) fr. 300,—.

M. de Vissober, La R égulation H orm onale du M étabolisme e t la V itam ine. P aris: Masson & Cie. 1946.
(192 S.) fr. 250,—.

Ee. Pharmakologie. Therapie. Toxikologie. Hygiene.
Robert Tiffeneau, Die Anwendung von Aerosolen in  der Thermaltherapie. Die physikal. 

u. physiol. H aupteigg. d er Aerosole (I). Die F lüssigkeitsteilchen können d ie  A lveolarräum e, 
wie bistolog. L ungenschnitte  zeigen, g u t erreichen. Die A nw endung d er I  in  de r T herm al
therap ie , d. h. der B ehandlung m it den gepulverten  B estand te ilen  von  Therm alw ässern , 
k an n  sich  auf die B ehandlung lokaler A ffektionen d e r A temwege, wie A sthm a, chron. 
B ronchitis, in  d er O to-, R hino- u. Laryngologie usw. auf A llgem einbehandlung erstrecken . 
B eschreibung der p ra k t. A usführung d er M ethoden. (P aris m éd. 33. 137—39. 30/5. 1943.)

ROTTER. 4600
Hei-U Ko, Eine experimentelle Untersuchung über die durch photodynamische W irkung  

verursachten Augenschädigungen. I . M itt. Photodynamische W irkung der elektrischen Lam pe  
a u f  den F undus oculi des K aninchens. W ährend bei n. T ieren d u rch  entsprechende B e
s trah lu n g  keine V eränderung e in tra t, wurde bei T ieren, die in travenös m it P ansep tin  
b eh an d e lt w orden w aren, ein ch arak te ris t. lokales Ödem der R e tin a  oder eine Ablösung 
derselben verursach t. (Ja p . J .  med. Sei., Sect. X 2 . 557. M ärz 1940 [nach engl. Auszug 
ref.]. Keijo, U niv., Med. F ac., P a tho l. Dep.) SCHW AIBOLD. 4604

Jean Levesque, Röntgenologische Anom alien der Knochen nach W ismutbehandlung. 
Vf. beobachtete  am  R öntgenbild  eines 6 W ochen a lten  Säuglings, d aß  alle E p iphysen  
einige m m  von den K nochenenden en tfe rn t einen opaken Querstreifen von 0,5— 1 m m  
S tärke  zeigten. Die kurzen K nochen, bes. W ürfel- u. Fersenbein, wiesen einen zen tr., 
dunklen , ringförm igen Streifen auf, der von n. K nochen um geben war. Vf. fü h r t  diese 
A nom alie auf eine W ismut (I)-B ehandlung d e r M utter w ährend der Schw angerschaft 
zurück. N ach CAEEEY, der zuerst über derartige  E rscheinungen an  K nochen b e rich te t 
h a t,  h andelt es sich n ich t um  einfache D epots von I  oder auch  Blei. D ie M etalle legen 
Phosphor fest u. verhalten  sich d ann  wie C a-P-V erbindungen. Ca is t in  der E rzeugung 
von R ön tgenschatten  9— 14 m al so w irksam  wie I. Vf. w eist auf einige patholog. E r 
scheinungen hin, die ähnliche R öntgenbilder liefern. (Paris méd. 31. 337— 40. 10/12. 1941.)

K . Ma i e r . 4606
Obdulio Fernandez, E in  K riterium  fü r  die P harm akodynam ie (therapeutische W irkung  

der Salicylate).- B e trach tungen  über ehem . S tru k tu r  u. th e rap eu t. W irkung. (Farm ac. 
nueva 9 . 249—53. Mai 1944. M adrid. F acu ltad  de F arm acia .) HOTZEL. 4608

A. Dorodnitzyna, Motorische Nahrungs- und Abwehrreaktion bei Cocainanästhesie  
der M undschleimhaut beim Hunde. U n ter A nw endung einer Meth. zur g raph . R egistrierung 
N er Kieferbewegungen un tersu ch t Vf. an H unden die m oto?. R k. bei Verabfolgung von 
d ah ru n g sm itte ln , z. B. Milch, u. R eizm itteln , wie HCl, NaCl, Chinin u. a. bei n. u. an äs th e 
sie rte r M undschleim haut. Im  n . Z ustande verläu ft die K urve  d er N ahrungs-R k. regel
m äßig u. m it größerer F requenz als die d er A bw ehr-R k., die ungleichm äßig is t ,  w ährend 
bei C ocainanästhesie d er M undschleim haut d ieser U nterschied n ich t a u f tr i t t .  (<3>h3ho-

103*
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JioriprecKMii TKypHaJi CCCP [J . Physiol. U SSR ] 30 . 40— 44. R ostow  a/D on , S ta a tl. 
Pädagog. In s t., Physio l. L abor.) V. P e z o l d . 4614

H. Krieger Lassen, Versuch der Behandlung von akutem  P leuraem pyem  m it wiederholter 
Aspiration  des E iters und  In jek tio n  von wasserlöslichem Sulfonam id . B erich t über 10 Fälle 
der B ehandlung  m it Alfasol, dessen Spiegel im  E ite r  d an n  zw ischen 60 u. 475 m g % u. 
im  B lu t zw ischen 0,5 u. 14,3 m g %  lag. (üg esk r. L aeger 1 0 7 .127— 33. 15/2.1945. Bleg- 
dam shosp ita let.) KANITZ. 4619

K aj L arsen, S in d  Sulfonam ide indiziert hei Tonsillitis acuta, Abscessus peritonsillaris, 
Tonsillitis ulcerosa und  M ononucleosis infectiosa?  Bei unkom pliz iertem  V erlauf dieser 
a k u te n  E rk ran k u n g en  des R achens liegt keine In d ik a tio n  zur B ehandlung  m it Su lfa - 
thiazol (I) oder Su lfa n ila m id  (II) u. den  ihnen  n ah estehenden  C hem otherapeutic is vor. 
Die ausführliche s ta tis t. B earbe itung  des K ran k en g u te s zeigte, daß  u n te r  II m ehr als 
u n te r  I unerw ünsch te  N ebenw irkungen a u ftra te n , bes. bei P a tie n te n  zw ischen 5 u. 
17 Ja h ren . (Ugeskr. Laeger 107. 179— 86. 1 /3 .1945. B iegdam shosp italet.) K a n i t z . 4619

M. Allgöwer, Vorkommen, N atur und Bedeutung von Sulfonam idantagonisten ( In 
hibitoren) in  Körpermedien. F ü r  die W irkungstheorie  de r Sulfonam ide is t vor allem  der 
A ntagonism us gegenüber p-Aminobenzoesäure ( I )  als w ichtig  bezeichnet w orden. Vf. findet 
in  K örperm edien , d. h. m öglichst u n v erän d erten  O rganpreßsäften , eine an tag o n ist. W rkg., 
die aber n ich t auf einen einzigen A n tagonisten  in  verschied. F o rm  oder Menge zurück
gefü h rt w erden kann . Bes. sprechen folgende Versuchsergebnisse gegen eine hauptsäch liche 
oder alleinige Rolle der freien I  in  K örperm edien : D as U ltra filtra t der K örperm edien  zeigt 
w esentlich geringeren A ntagonisteneffekt als der U ltra f iltra trü c k s ta n d ; dies sp rich t gegen 
krysta llo id  gelöste Stoffe wie die I  als U rsache. Zugabe von I  zu verd. K örperm edien  läß t 
n ich t den  In h ib itio n sty p u s der unverd . K örperm edien  en ts teh en . Ä hnliche Inh ib ition  
k ann  n u r d u rch  w esentlich höhere, ehem . nachw eisbare K onzz. der I  e rre ich t werden. 
Diese hohen K onzz. können  aber in O rganpreßsäften  n ich t nachgew iesen w erden. Zugabe 
von I  zu sy n th e t. M edien g ib t einen anderen  In h ib itio n sty p u s in  A bhängigkeit von der 
K onz, als der in  den verschied. K örperm edien  vorliegende. Die verschied. B indung der 
freien I bzw. des Sulfathiazols (II) an B ak terien  einerseits u. die K örperkollo ide anderer
seits k an n  n ich t allein erk lären , d aß  die in  vivo u. in  K örperm edien  vorhandene Inh ib ition  
d er II-W rkg . auf G rund von A dsorptions- oder B indungsgleichgew ichtsverschiebungen 
zwischen I u. II zustande kom m t, obwohl ih r eine gewisse B edeu tung  zukom m t. (Helv. 
physiol. pharm acol. A cta  2 . 569—89. 1944. B asel, C iba, W iss. L abor.) HELLMANN. 4619

Irving L. Ershler und Irl H. Blaisdell, Massive H äm aturie nach Anw endung von Heparin 
bei Thrombose des S in u s  cavernosus. B erich t ü ber einen Fall e iner 22 jäh rigen  S tudentin , 
die wegen Throm bose des Sinus cavernosus m it großen  G aben Sulfa th iazol (G esam t
dosis 106 g) u. zusätzlich m it In fusion  von H ep arin  b eh an d e lt w urde. Die Infusions
geschw indigkeit w urde nach  der G erinnungszeit e ingerich te t, indem  eine G erinnungszeit 
von  2 S tdn . an g estreb t w urde. 2 Tage nach  B eginn der H ep arinbehand lung  t r a t  massive 
H äm atu rie  auf, die wegen des Fehlens von K ry s ta llen  im  Sedim ent au f die W rkg. des 
H eparins bezogen w urde. E inige Zeit nach  dem  A bsetzen  der H eparin b eh an d lu n g  tr a t  
Besserung d er H äm atu rie  ein, u. eine nunm ehr wegen eines neuerlichen Schütte lfrostes 
w ieder erfolgende V erabreichung von Sulfath iazol fü h rte  zu keiner neuen H äm atu rie . Die 
G efahren der häm orrhag. D iathese nach  H eparin  u. an dererse its  die V orteile, die die 
K o m bination  S u lfa th iazo l-H eparin  bei d er B ehandlung  d er S inusthrom bose besitz t, 
w erden gegeneinander abgewogen. ( J .  Am er. m ed. Assoc. 117 . 927— 30. 13/9. 1941. 
Syracuse, U niv., S tu d en t H ealth  Service and  Dep. of O tolaryngology.) JU N K M A N N . 4628

F. Ross Stansfield, Die Behandlung der puerperalen Hirnthrombophlebitis m it H eparin. 
Z usam m enfassende D arstellung des K rankheitsb ildes d er puerpera len  H irn th rom boph le 
b itis  u . M itt. eines erfolgreichen, m it H eparin  behandelten  Falles. (B rit. m ed. J .  1 9 4 2 .1 . 
436—38. 4/4. E a s t Suffolk and  Ipsw ich H ospital.) ZlPE. 4628

M. A. D ussert, Das N atrium citrat als M ittel gegen die P leurasym physe. 44 Pneum o
tho rax fä lle , 5—6 Ja h re  a lt, m it kleinen- E rgüssen ohne F ieber. E s w urden  5 cm 3 Na- 
C itrat-hsg. (3 ,8% ig , ph  4,6) w öchentlich w ährend 2—3 M onaten in die P leu ra  in jiz iert. 
In  81%  w urde keine Sym physe festgestellt. Bei 25 schw eren febrilen  P leu ritid en  gelang 
es in  21 Fällen ; die Sym physe zu verm eiden, so daß  der P n eu m othorax  w irksam  werden 
k onn te . (R ev. Tuberculose [5] 7 . 155— 57. März/M ai 1942.) B a r z . 4628

G. D’Alessandro, Untersuchungen an rekonvalescenten S . typhi-Trägern. Möglichkeiten, 
m it Tetrajodphenolphthalein K eim freiheit zu  erzielen. Vf. behandelte  13 T yphusrekonva- 
lescen ten  m it Tetrajodphenolphthalein peroral. Die Substanz  ü b t zw ar vorübergehende 
W rkg. aus, verm ag aber n ich t die D auer der K eim ausscheidung in  den Faeces zu v e r
k ürzen . In  einem  Falle  verm ochte  die Verb. tro tz  w iederholter V erabreichung u. regel-
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m äßiger Ausscheidung durch  die Gallenwege (radiolog. festgestellt) n ich t zu verh indern , 
daß  der P a tie n t zum  chron. Ausscheider w urde. (Boll. Is t . sieroterap. m ilanese 22. 73— 80. 
März 1943. Palerm o, U niv., I s t .  di Hyg.) BA ERTICH . 4628

A. Pliehet, P. Hennion und N. Giraud, Die durch D iphenylhydantoinnatrium  bedingte 
Stom atitis. In  der Epilepsiebehandlung m it D iphenylhydanloin  (I) tre ten  als N eben
w irkungen g astr. E rscheinungen u. vielfach S tom atitiden  auf. H ier w ird ein Fall schwerer 
hy p erp last. S tom atitis  bei einem 12jährigen K ind  beschrieben, das 13 M onate lang täg 
lich 2— 3 T abletten ' 0,1 g I  e rhalten  h a tte . Ascorbinsäure (300 mg in travenös täglich) 
h a tte  einen gu ten  E infl. auf den Ablauf der G ingivitis. E s w ird die H ypothese aufgestellt, 
daß  I  einen K arenzzustand  an  V itam in C infolge Epilepsie v e rstä rk t zum A usdruck bringt. 
(Presse m éd. 51. 631. 20/11. 1943.) LANGECKER. 4628

Bernard Kronenberg, Behandlung flechtenartiger K eratitis m it Äther. B ehandlung von 
flech tenartiger H ornhauten tzündung  m it Ä ther erwies sich einer solchen m it Jo d tin k tu r  
als sehr überlegen. E ine E rk lärung  fü r diese spezif. W rkg. des Ä thers au f den Virus konnte  
bisher n ich t gegeben werden. (Arch. O phthalm ology 26. 247—49. Aug. 1941. New York.)

G o t t f r i e d . 4628
A.Harrestrup Andersen und J. Fosdal, Nitrosegasvergiftung. Vff. beschreiben 2 N i

trosegasvergiftungen m it dem  ty p . Bild anfänglichen R eizstadium s, w orauf eine 6 S tdn. 
w ährende L atenz u. schließlich aku tes Lungenödem  folgte, dem  ein Fall erlag. K urzer 
Ü berblick über Pathogenese, Sym ptom atologie u. B ehandlung de r V ergiftung. (N ordisk 
Md. 32. [IV.] 2239—42. O kt./D ez. 1946. K openhagen, B isperjerg H osp., Med. A btlg.)

L a n g e c k e r . 4650
M. Marehand, Durch Calciumnilrat hervorgerufene Nasenperforationen. In  zwei F a 

briken, die K alksalpeter hersteilen, t r a te n  bei 10 bzw. 38%  der A rbeiter Perfo rationen  der 
N asenscheidew and auf. Sie sind eine Folge der H ygroskopizitä t u. Ä tzwrkg. des K a lk 
salpeters. I n  A m m onsalpeterfabriken w urden solche Schädigungen n ich t beobachtet, in  
S a lpetersäurefabriken n u r wenig. P ro p h y lak t. M aßnahm en: F ab rik a tio n  in  geschlossenen 
Gefäßen, S taubbeseitigung, A tem m asken, R einhaltung  der H ände  u. Nase. (Arch. 
M aladies profess. Méd. T ravail sécurité  soc. 5 . 167— 69. 1943.) B a r z . 4650

M. Duvoir, H. Griffon und  L. Dérobert, Versuche über Vergiftung durch Acetoncyan- 
hydrin. D as Acetoncyanhydrin (Oxyisobutyronitril) (I) erwies sich, unabhängig  von der 
A rt der Verabfolgung, im  Tiervers. (M eerschweinchen, R a tte ) als s ta rk  tox ., bes. bei 
E ina tm ung . L etale Dosis 0,005 m g/g V ersuchstier. I en th ä lt ru n d  30%  HCN, die durch  
alkal. K örpersäfte  im  Organism us schnell abgespalten  w ird. Die beobach te ten  Schädi
gungen durch I sind  die gleichen wie bei anderen erstickend w irkenden G iften, bes. ak u tes  
Lungenödem  u. H epatonephritis. I w irk t tox . durch die leicht ab sp altbare  HCN u. durch  
seinen M olekülkom plex als Ganzes. G asm asken m it A ktivkohlefiltern  b ieten  gegen I 
w irksam en Schutz. (Arch. M aladies profess. Méd. T ravail Sécurité soc. 5.-14— 22. 1943.)

B a r z . 4650
H. Schmidt, T.T. Christian und W. M. Smotherman, Is t  Phenothiazin g iftig  fü r  P ferde? 

K urzer B ericht über Intoxikationserscheinungen bei 7 Tieren, die m it Phenothiazin  (I) 
(60 g fü r  Pferde, 30 g fü r Füllen) behandelt worden waren. 3 Tiere sta rben  nach  einiger 
Zeit u n te r  den Erscheinungen einer ak u ten  häm olyt. Anäm ie, w ährend sich die übrigen 
erho lten . In  dem selben P ferdebestand w aren vorher 4 Tiere m it bestem  Erfolg u. ohne 
N ebenw irkungen m it I  behandelt worden. Die A utoren diskutieren , ob V erunreinigungen 
der H andelsw are oder irgendwelche unbekannte  E inflüsse, vielleicht aus dem  F u tte r , fü r 
diese In to x ik a tio n en  verantw ortlich zu m achen sind. In  einer anschließenden B em erkung 
b e to n t Benjamin Schwarz, daß  u n te r den bisher behandelten  600 Pferden u n te r genauer 
B eobach tung  keine Todesfälle oder E rkrankungen  durch  I  vorgekom m en sind. Die neuere 
L ite ra tu r  läß t erkennen, daß  eine Gabe von 30 g ( =  0,066 g je kg) vollkom m en aus
reichend u. ungefährlich ist. (J .  Amer, veterin. med. Assoe. 99. 225—29. Sept. 1941. W aco 
u . H untsville , Tex., Coll. S tat.) JüNKM ANN. 4650

Catherine L. Clark und E. G. C. Clarke, K atalytische W irkung von K u p fer bei der 
Zerstörung von R ic in -Agglutinin durch Wasserstoffsuperoxyd. (Vgl. BoQUET, C. 1942.11.687.) 
Die Verss. sollten die F rage k lären, ob R ic in -Agglutinin  u. R ic in -T o x in  iden t, sind, da  bei 
B lu t, das durch  R icin agg lu tin iert worden ist, nu r das A gglu tinât G iftwrkg. zeigt, jedoch 
n ich t die überstehende Fl., u. da  das Toxin vom  Nd. d u rch  HCl ge tren n t w erden kann . 
Obgleich w eder Cu-Salze noch H 20 2 entg iftende W rkg. zeigen, zerstö rt H 20 2 in  Ggw. von 
C u-Spuren das Toxin. Z ur Feststellung, ob auch das A gglutinin zerstö rt w ird, ließ m an 
P roben von je  5 ccm 0 ,2% ig. Ricinlsg. m it u. ohne H 20 2, C uS 04 (1 :1000000) u. H 20 2 +  
C u S 0 4 zunächst 18 S tdn. bei 37° stehen u. p rü fte  dann  ihre agglutin ierende W rkg. gegen
über Schellacksuspensionen. C uS04 allein zerstö rt diese n icht, H 20 2 allein wenig, 
H 20 2 -j- C u S 0 4 dagegen restlos. R eduktionsm itte l wie H 2S bew irken kein W iederauftreten
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d er A gglu tination , die R k . is t also irreversibel. D araus w ird geschlossen, d aß  R icin-T oxin 
u. R icin-A gglutin in  iden t, sind, d a  beide u n te r  denselben B edingungen ze rs tö rt werden. 
D as verw endete R icin w urde nach  OSBORNE, MENDEL u. HARRIS (Am er. J .  Physiol. 14. 
[1905.] 259) da rg este llt. (Pharm ac . J .  157 ([4] 103. ). 410. 28/12. 1946.) K a l i x . 4650 

Horst Strassburger, Botu linusin toxika tion  nach Genuß von Schnittbohnenkonserven. 
B erich t über die bakterio log . u. toxikolog. U nters, von B ohnenkonserven, die zu einer 
In to x ik a tio n  g e fü h rt h a tte n , die aus dem  klin . Bild n ich t ohne w eiteres als B otulinus
in to x ik a tio n  erk en n b ar w ar (B rechdurchfälle  m it langdauernder nachfolgender Schwäche). 
Als U rsache k o n n te  B o tu lin u sin to x ik a tio n  sehr w ahrscheinlich gem ach t w erden. (Arch. 
H yg. B akteriol. 131.35—38.16/11.1943. M ünchen, U niv., Hygien. In st.)  JuNKMANN. 4650 

Henri Heim de Balsac und  G.Rullier, Vergiftungen durch Enteneier. W ichtigkeit ihrer 
Verhinderung fü r  die E ierproduktion. E n ten e ie r aus den  versch iedensten  Gegenden 
F ran k re ich s zeigten in  seh r zahlreichen F ällen  eine In fek tio n  m it ä u ß ers t g iftigen  Sol- 
m onella-K eim en. Das erzeug te  K rank h eitsb ild  w ird beschrieben. D ie G iftw rkg. w ird au f
gehoben d u rch  langes K ochen (15—18 M in.). Auch eine V erw endung in  B ackw erk ist 
w egen d e r hohen B acktem p. ungefährlich . (C. R . hebd. Séances A ead. Agric. F rance 30. 
64—66. 1944.) G r im m e . 4650

M. D uvoir und  L. Dérobert, O xydoreduktionen und  gewerbliche Gifte. B eitrag zur Patho
genese der gewerblichen Vergiftungen. Vff. geben nach  E rläu te ru n g en  des Begriffes der 
O xydoreduktionsvorgänge im  O rganism us e inen Ü berblick  über die d u rch  einige Gifte 
(HCN, C yanide, CO, H 2S, M ethylalkohol, H äm oglobingifte , P b , A., C S2, Bzl.) im  O rganis
m us ausgelösten  V eränderungen  u. kom m en zu dem  Schluß, daß  n ich t n u r die paradoxen  
V ergiftungserscheinungen, sondern  die V ergiftungen selbst n u r au f einer V eränderung 
d er O xydoreduktionsvorgänge im  K ö rp er beruhen . R esistenz gegen die V ergiftungen oder 
eine besondere D isposition d afü r hängen  n u r von  der G röße der G ew eb eak tiv itä t ab. 
J e d e r  O rganism us reag ie rt gem äß seinem  O xydoreduktionsverm ögen . (Arch. Maladies 
profess. Méd. T rav a il sécurité  soc. 5 . 125— 55. 1943.) B a r z . 4671

H. Gerbis, Schwere Arsenw asserstoffvergiftung in  einer Offsetdruckerei. E in  O ffset
d ru ck er h a tte  an  2 aufeinanderfolgenden Tagen seine S tahlw alzen m it e iner As-haltigen 
HCl gerein ig t u. e rk ran k te  an  schw erer A rsen W asserstoff Vergiftung. (A rbeitsschutz  1944.
III. 175—76. 25/10. Berlin.) G r im m e . 4671

F. Pharmazie. Desinfektion.
N. V. „Was“ Import-Export-Fabricatie V. N. De Wit Hzn., H olland , Salbengrundlage. 

Man ch loriert n a tü rlich e  oder sy n th e t. bei gew öhnlicher Tem p. feste  P araffine  bei e r
hö h ten  T em pp., bis die gew ünschte sa lbenartige  K onsistenz e rre ich t is t, u. e n tfe rn t dann 
den  in  der M. noch e n th a lten en  Chlorw asserstoff. Die e rh a lten en  P rodd . können  ohne 
H au tschäd igungen  zu Salben, P om aden  u. ähn lichen  kosm et. E rzeugnissen verw endet 
w erden. — M an e rh itz t  100 kg sy n th e t. P araffin  m it einem  F . von 85° au f ca. 120°, leitet 
%  Stde. lang  einen s ta rk en  Cl2-S trom  d u rch  die Schm elze u. n e u tra lis ie rt d an n  durch 
W aschen m it einer verd. N a-C arbonat-L ösung. D as e rh alten e  P rod . äh n e lt in  allen  seinen 
E igg. der Vaseline u. k an n  in  gleich g u te r W eise wie diese zu Salben u. ähn lichen  Prodd. 
v e ra rb e ite t w erden. (F. P. 902 591 vom  11/3. 1944, ausg. 4/9. 1945. H oll. P rio r. 19/3. 1943.)

ROICK. 4797
* Croda Ltd., ü bert. von: Edgar S. Lower, W ollfettpräparat fü r  pharm azeutische Zwecke. 

Wollwachsalkohole oder ihre na tü rlich en  oder sy n th e t. E ste r  w erden zusam m en mit 
hydrierten Glyceriden in  W. em ulgiert u. gegebenenfalls noch andere  p h a rm azeu t. w irksam e 
Stoffe zugesetzt. Die Em ulsion  w ird als solche verw endet oder d u rch  geeignete Zusätze 
zu einem  Salbengrundstoff v e rarb e ite t. (E. P. 572 318, ausg. 2/10. 1945.) K A LIX . 4797 

Jacques Baisse, F rankreich , Herstellung stabiler W ismutsalzlösungen in  ö l. N ach dem 
Beispiel w ird zunächst eine a lkoh. Lsg. von N a-A lkoholat m it A bietinsäure  u . G lycerin (I) 
v e rse tz t; Lsg. A. Als Lsg. B wird B i-N itra t in I  u . absol. A. gelöst, u. d a n n  w erden beide 
Lsgg. vereinigt. D er N d. wird separie rt u. in n -H exan  gelöst, g ek lä rt u. zur T rockne v er
dam pft. D as e rhaltene  Prod. ist lösl. z. B. in  O livenöl u. in jiz ierbar. (F. P. 905 564 vom 
29/6. 1944, ausg. 7/12. 1945.) SCHINDLER. 4805

Air Réduction Co., Inc., New Y ork, ü b e rt. von : Hoke S. Miller, S tam ford , Conn., 
V. St. A., Herstellung von Ä thylen  durch W asserabspaltung aus Äthylalkohol und D iä thyl
äther, wobei diese in D am pfform  bei 275—375° über säureakt. Ton  gele ite t w erden. Man 
geh t z. B . von B en ton it oder M ontm orillonit aus u. beh an d e lt diese m it einer he ißen  verd. 
S äure , z. B. m it 25% ig. H 2S 0 4. D as e rh a lten e  Ä thylen  is t frei von CO u. a. V erunrein i
gungen. E s is t geeignet zur A nästhesie. — Zeichnung. (A. P. 2 378 236 vom  2/5. 1944, 
ausg. 12/6. 1945.) F . MÜLLER. 4807
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Karl Arvid Johannes Wretlind, Schweden, Herstellung von Am inosäurepräparaten  
fü r  die intravenöse Zuführung von N ährstoffen. Die durch enzym at. Proteolyse von P ro 
te inen  gewonnenen A m inosäuren werden von höherm ol. P ro te inbestand te ilen  durch  Dialyse 
oberhalb  45°, jedoch n ich t oberhalb 85°, zweckm äßig bei 70—80°, ge tren n t. Bei diesen 
Tem pp. entw ickeln  sich keine M ikroben u. verläu ft die Dialyse ohne zu w eitgehenden 
A bbau de r A m inosäuren u. D unkelfärbung. — Beispiel fü r den A bbau von Casein oder 
B luteiw eiß m it T rypsin  oder anderen  P ro teasen  u. anschließende Dialyse. (F. P. 909 412 
vom  23/2. 1945, ausg. 8/5. 1946.) DONLE. 4807

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Schweiz, Herstellung von Polysaccharid
derivaten. In  Polysaccharide, wie Cellulose, S tärke, P ek tin , Chondrosin usw. werden zu
nächst ä th e ra rtig  gebundene S äuregruppeneingeführt, u. dann  werden die noch freien Oxy- 
gruppen  m it H 2S 0 4 verestert. Man se tz t also z. B. Cellulose zunächst in  G lykolsäureäther

(C6H 0O4-OCH2COOH)x u . diese dann  in  Polyschwefelsäureester jc e H- O 2( O S ^ N ^  x
um . A n s ta tt der G lykolsäureäthergruppen können auch andere Säurereste, z. B. m it 
^-B rom äthansulfonsäure, eingeführt werden. E s entstehen  dann etw a Cellulose-^-oxyäthan- 
su lfonsäureäther (C6H 90 4-0C H 2CH2S 0 3Na)x u. zugehörige Polyschwefelsäureester

jc 6H ,0 2j ^ ^ 2<̂ ^ ° 3 jx- E s ist n ich t nötig, genau e i n e  Säuregruppe pro Polysaccha

rideinheit, d. h . pro Gruppe C6H 100 5, einzuführen; vielm ehr eignen sich auch Prodd ., die 
m ehr oder weniger Ä thersäurereste en tha lten , fü r die H erst. von Polyschwefelsäureestern. 
Auch brauchen nicht alle O xygruppen, die noch übrig sind, durch  H 2S 0 4 vereste rt zu sein. — 
Die neuen Verbb. verhindern w irksam  die Blutkoagulation u. sind  wenig toxisch. — Z. B. 
werden 3 Teile Celluloseglykolsäureäther (CotVEHtTUY, Biochem. Z. 148. [1924.] 76) in  
30 (Vol.-Teilen) P yrid in  u. 7 C1S03H  5 Stdn. bei 85° g erührt, das Gemisch m it E is zers., 
aus der leichter in W . lösl. Schicht der Celluloseglykolsäureätherpolyschwefelsäureester m it A. 
gefällt, in W. gelöst, die Lsg. m it N aO H  neutra lis ie rt, das N a-Salz  in  A. gefällt, d ia lysie rt 
u . aus der wss., konz. Lsg. w ieder m it A. gefällt. S-Geh. ca. 14,5%. — W eitere Beispiele 
fü r d ie  U m setzung von Cellulose m it ß-bromäthansulfonsaurem N a  (I) zum  N a-Sa lz von 
Cellulose-ß-oxyäthansulfonsäureäther u. einem Polyschwefelsäureesler (17,2% S); von lösl. 
Stärke  m it Chloressigsäure u . N a-Salz von Stärkeglykolsäureäther u. dann  zum Schwefel
säureester (N a-Salz); von Glykogen m it I  zu Glykogen-ß-oxyäthansulfonsäureäther u. zum 
Schwefelsäureester. (F. P. 894 508 vom  8/5.1943, ausg. 27/12.1944. Schwz. P rior. 21/8.
1942.) DONLE. 4807

Diwag Chemische Fabriken Akt.-Ges., D eutsch land , Herstellung von P heno l-A lka n o l
amin-Kohlensäureestern. Man se tz t ein Phenol in  Ggw. einer organ. Base m it einem Chlor
kohlensäurehalogenalkylester um u. läß t auf das R eaktionsprod. ein A lkylam in, z. B. T ri
m ethy lam in , einw irken. Die Rk. verläuft z .B . wie folgt: B r-C H 2-CH2-0 -C 0 -C l (I) -j~

C6H5.OH -v Br• CH,■ CH,• O • CO• OC6H6? (CH3j3 (CH3)3jN-CH2.CH2-0-C0-0C6H5 (IV).

B r
G eht m an von Diäthylstilhöstrol (II) u. I aus, so e rg ib t sich folgendes R eaktionsbild :

CaH g C2H S

2 B r • CH2 • CH2 • O • CO • CI +  HO • C6H 4 • 6 :  C • C6H 4 • OH -> B r • CH2 • CH2 • O • CO • O • C6H 4 • 6 :
I C ,H S
C2H 6 : 2

C • C6H 4• O • O C • O • CH2• CH2• Br (V) -> (CH3)3 N -C H 2- C H ,.0 -C 0 -0 C 6H 4-C :C -C 6H 4-0  •
I 1 I
C2H 6 B r C2H 5
0 C -0 -C H 2-C H 2-N j(CH 3)3 (III). — Z. B. werden 9,4 g Phenol u. 7,9 g P y rid in  in  100 cm 3

B r
wasserfreiem  Bzl. gelöst, in die Lsg. 18,75 g Chlorkohlensäure-ß-bromäthylester tropfenweise 
e ingerührt, die Lsg. einige S tdn. am  R ückfluß zum Sieden e rh itz t, filtrie rt, m it Eisw asser 
u. verd. N aO H  gewaschen u. das Bzl. verjag t. Zu 20,5 g des öligen R ückstandes, Kohlen
säurephenol-ß-bromäthylester, g ib t m an 70 cm 3 Bzl., versetz t die Lsg. m it 60 cm 3 einer 
15% ig. Lsg. von T rim ethylam in  in Bzl., e rh itz t im verschlossenen R ohr auf 60— 70°, usw .; 
Phenolcholinbromidkohlensäureester, IV, F. 124— 126° (Zers.). — E in  w eiteres Beispiel 
fü r die H erst. von Diäthylstilböstrolcholinbromidkohlensäureester (III) aus trans-4.4'-D i- 
oxy-a.ß-diäthylslilben  (II) u. I [als Zwischenprod. e n ts teh t Dioxy-a.ß-diäthylstilben-ß-brom- 
äthylkohlensäureester (V), F. 122—125°]. F. von III 196— 197,5° (Zers.). III wird als H eil
mittel verw endet. (F. P. 897 840 vom 6 /9 .1943, ausg. 3 /4.1945. D. Prior. 30/12. 1941.)

DONLE. 4807
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* Kurt I .  Jacobsohn, A ntisepticum . E in  Aryldioxybenzol oder Arylchloroxybenzol wird 
in  einem  wss. M edium d isperg iert, dem  als E m u lg a to r ein wasserlösl. A lky lsu lfat oder Sul- 
fo n a t zugesetzt w ird, dessen A lkylgruppe m indestens 8 C-Atome e n th ä lt. Die Em ulgierung 
m uß so geregelt w erden, d aß  das W . die kontinu ierliche Phase  b leib t. D ann  k ann  die 
D ispersion m it jeder beliebigen Menge W . verd. w erden, ohne sich dabei zu trü b en . (E. P. 
572  3 6 8 , ausg. 4/10. 1945.) K a l i x . 4807

* Wellcome Foundation Ltd. und  Walter M. Duff in, Dibenzylderivale. a .a '-Diäthyl-
4-oxydibenzyl, ein balctericides M ittel, w ird entw eder durch  R ed. von a.a -D iäthyl-i-oxy- 
stilben oder durch  H ydrolyse des en tsprechenden  4-Ä thers des a .a '-D iäthy ld ibenzy ls 
hergestellt, (E. P . 558 273, ausgi 30/12. 1943.) SCHWECHTEN. 4807

I. R. Geigy A. G., Schweiz, Herstellung von A m inoalkylä thern  von Alkoholen der 
aromatisch-aliphatischen Reihe  der nebenst. allg. Form el A, in der Ar einen A rylrest, 

X  eine d irek te  B indung oder einen organ. R est, der auch H eteroa tom e ent- 
T1 h a lten  kan n , Y 4 W asserstoff oder ebenso wie Y 2 einen K W -stoff-R est u. Z 

Ar-X—C -O -Z  einen N -d isu b stitu ie rten  A m inoalkylrest bedeuten , nach  an  sich bekann ten  
I M ethoden aus Alkoholen der nebenst. Form el B oder ih ren  funktionellen

* D erivv. m it N -d isu b stitu ie rten  A m inoalkoholen oder ih ren  funktionellen 
Y D e riv a ten ; oder d u rch  U m setzung von A lkylenhalogenhydrinen oder Alkylen-

dihalogeniden m it den  g enann ten  A lkoholen oder ih ren  D erivv . u . Behand- 
A r - X - C - O H  lung d er en ts tehenden  H alogenalky lä ther m it sek. oder te r t .  Am inen. Die 

jj J. N -d isu b stitu ie rten  A m ino la lky lä ther können  q u a te rn ä r gem acht werden. — 
Z. B. läß t m an in  eine Suspension von 20 (Teilen) N aN H 2in 300 Bzl. 75 n-Pro- 

pylphenylcarbinol e in tropfen, rü h r t  1 Stde. bei 60°, e rh itz t m it 70 ß-Chloräthyldiäthylamin
(11)6  S tdn. am  R ückfluß, verse tz t m it W ., e x tra h ie r t m ehrm als m it 10% ig. HCl, m acht 
m it K O H  alka l., löst die ausfallende B ase  in Ae. u. destillie rt. K p .12 139— 142°. Die gleiche 
Verb. durch  U m setzung von D iäthylam inoäthanol in  Ggw. von N a u . Bzl. m it a-n-Propyl- 
benzylchlorid. G eht m an  a n s ta t t  von n-Propylphenylcarbinol von anderen  A lkylphenyl
carbinolen au s, so e rh ä lt m an folgende V erbb .: A (A lkylrest des A lkylphenylcarbinols) =  
CH3, K p .14 134— 136°; A =  C H 2-CH3, K p .12 135— 139°; A =  CH(CHS)„  K p .12 132— 135°; 
A =  C H 2-C H 2-CH(CH3)2, K p .12 152— 156“ ; A =  C H 2 C H :C H 2, K p .12 135— 139°. — Aus

Ar Y K p.
D ruck 

(mm Hg)

c h 3
\

C H s — \ _ /
- ( C H 2)2-CH3 1 6 5 -1 7 0 12

c h 3

CH3- O -
—(CH2)3-CH3 1 2 3 -1 2 6 0,7

c K Z >
—(CH2)2-CH3 16 7 -1 7 1 12

8 -

—(CH2)2-CH3 1 3 8 -1 4 4 0,02

o c h 3

C A

^/C.H.2—CHo^
CH2 C H -

\ i h 2- c h 2' /
1 6 1 -1 6 3 0,9

C A O
- ( c h 2)2.c h 3 1 6 0 -1 6 2 0,08

c h 3- < (  ^ > - - c 6h 5 1 4 4 -1 4 6 0,1

c h 8 _ > -

/
c h 3

- c „h 5 1 5 3 -1 5 5 0,08
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Äthylenchlorhydrin  (I) u. a-Isobutylbenzylchlorid (aus Isobutylphenylcarbinol u. SOCl2) in 
Ggw. von N a Chloräthyl-a-isobutylbenzyläther, K p .lä 122— 125°; hieraus m it D iäthylam in  
Diäthylaminoäthyl-a-isobutijlbenzyläther, K p .12 143— 149°. I  k ann  durch Ä thylenbrom 
d y d rin  ersetz t werden. — Aus D iäthylaminoäthyl-n-propylbenzyläther u. Benzylchlorid  
oder C2HhJ  quaternäre Basen. — Aus n-Propylphenylcarbinol-Na  u. ß-Chloräthylpiperidin  
eine Base  vom K p .0>4 128— 130°. — Aus Isobutylphenylcarbinol-Na  u. y-Chlorpropyldiäthyl- 
am in  eine Verb. vom  K p .12 166— 167°. In  analoger Weise kann  m an von sek.-B utylphenyl- 
carbinol ausgehen. — Aus Benzhydrol u. II in Ggw. von N a eine Verb. vom K p .0il5 140 bis 
142°; Hydrochlorid, F. 142°. Entsprechender Cyclohexylphenyläther, K p .0,6 130— 132°; 
C yclopentylphenyläther, K p .lt6 130— 133°; Cycloheptylphenyläther, K p .1>5 151— 156°. — 
Aus Isobutyl-o-methylphenylcarbinol (III), K p .12 120— 125°, F . 68—69°, u. II in Ggw. von 
N aN H 2 eine Verb. vom K p .12 158—161°. An Stelle von III k ann  m an selc -Butyl-o-m ethyl- 
phenylcarbinol verw enden. In  analoger Weise entstehen  V erbb. A r—CH(Y )—0 —CH2— 
C H 2—N(C2H 5)2, die in der nebenst. Tabelle zusam m engefaßt sind.
Aus n-Propyl-(phenyläthenyl)-carbinol-Na  u. II ein Prod. vom K p .0,07 119—121°; hieraus 
d u rch  H ydrierung m it P t u. RANEY-Ni der entsprechende n-Propyl-(phenyläthyl)-carbinol- 
äther, K p .0tl5 113— 115°. Diese Verb. auch aus Dihydrozimtaldehyd. — Aus n-Propyl- 
(phenoxymethyl)-carbinol u. II eine Base  vom K p .12 175— 177°. — Aus n-Propylbenzyl- 
carbinol-Na  u. II eine Verb. vom K p .12 155— 159°. In  analoger Weise Phenylbenzylcarbinyl- 
diäthylaminoäthyläther, K p .1>9 171— 173°. — Aus Cyclohexylm ethylphenylcarbinol-Na  u. 
II ein Aminoäther  vom K p.0,4 152— 155°. — W eiter sind g enann t: Styrylbenzyl- oder Chlor- 
benzylcarbinyldiäthylam inoäthyläther; o- u. p-Tolylbenzylcarbinyldiäthylam ino- oder- di- 
methylaminoäthyläther; Cyclohexyl- oder Cyclopentylbenzylcarbinyldiätliyl- oder -dimethyl- 
aminoäthyläther. — Die P rodd. haben  eine antispasmod. Wrkg. wie A tropin, bes. auf die 
g la tte  E ingew eidem uskulatur, ferner eine papaverinartige, eine anästhesierende u. bakteri- 
cide W irkung. (F. P. 898 245 vom  22/9. 1943, ausg. 13/4. 1945. Schwz. Prior. 23/9. 1942.)

D o n l e . 480 7
F. Hoffmann-La Roehe & Co., Akt.-Ges., Schweiz, Herstellung von 3 .4-D i-(p-oxy- 

phenyl)-hexadien-(2.4) (I). 3.4-D i-(p-oxyphenyl)-hexandiol-(3.4) (II) wird in  seine Meso- u. 
seine rac. Form  zerlegt u. d ann  jede dieser Form en fü r sich m it E ssigsäureanhydrid  
oder -chlorid b ehandelt. — Z. B. w erden 10 (Teile) rohes II (durch R ed. von p-O xypropio- 
phenon gewonnen) 20 Min. m it 40 E ssigsäureanhydrid  e rh itz t. D urch F iltrie ren  der ab 
gekühlten Lsg. e rh ä lt m an die M esoform von 3.4-Di-(p-acetoxyphenyl)-hexandiol-(3.4),
F. 208—210®, d u rch  E indam pfen  der M utterlauge die rac. Form  vom  F. 83—84°. 
10 einer der beiden Form en w erden m it je 50 E ssigsäureanhydrid  u. -chlorid 4 S tdn. u n te r 
R ückfluß e rh itz t. Hexadiendiacetat, F . 122— 123°, das zu 3.4-D i-(p-oxyphenyl)-hexadien- 
(2.4) (I), F . 226— 228°, hydro lysiert w erden kann . (F. P. 912 371 vom 16/7. 1945, ausg. 
7/8. 1946. Schwz. P rior. 5/12. 1944.) DONLE. 4807

* Distillation Products Inc., Vitam in-A -Präparat. Fischlebertran w ird verseift u. aus 
dem  unverseifbaren  A nteil durch  eine n ich td estru k tiv e  H ochvakuum dest. bei Tem pp. 
n ich t über 150° die vitam in-A -haltige K om ponente abgeschieden. Das so erhaltene Öl wird 
d ann  durch  längeres E rh itzen  auf 150—300° ak tiv ie rt. (E. P. 560 077, ausg. 20/5. 1945.)

KALIX. 4809
* Kinya Nagao, Gewinnung von Vitamin B v  Rciskeime werden 3 Stdn. in W. oder 

0,1 % ig- Essigsäure eingeweieht, die äußerlich  anhaftende F l. durch  Zentrifugieren e n t
fe rn t, d ie  feuch te, feste M. m it D am pf behandelt u. dann  m it Eremothecium A shbyii ge
im pft. N ach 3—4täg iger Ink u b a tio n  bei 28—30° en th ä lt die getrocknete K u ltu r  im Gram m  
5000— 7000 y R iboflavin . (Jap. P. 162 364, ausg. 2/3. 1945.) KALIX. 4809

Pyridium Corp., Edmond Thomas Tisza, Bernard Francis Duesel und Harris Leonard
Friedman, V. St. A., Herstellung von Nicotinsäureamid (I) durch  alkal. H ydrolyse von
3-C yanpyrid in  (II). Die anfallende Menge I ste h t im um gekehrten  V erhältn is zur A lk a litä t 
der H ydrolysierungslösung. Man e rh itz t daher die II-Lsg. in  Ggw. geringer Mengen an  
alkal. S toffen, wie N H 3, A lkalihydroxyd, -b icarbonat, -carbonat, -bo rat, saurem  Alkali
p ho sp h a t, A lkalin ico tinat, -ace ta t, E rdalkalihydroxyd , T rim ethyl-, T riä thy lam in  usw. 
A rb e ite t m an u n te r D ruck, so k ann  auch  W. allein die H ydrolyse bew irken. Die „p artie lle ” 
H ydrolyse  von II zu I ist beinahe q u a n tita tiv , d. h. es b ildet sich n u r eine geringe Menge 
n ico tinsaures A lkali. —  Z. B. w erden 110 g II (98% ig.) in 110 ccm W. am  R ückfluß zum 
Sieden e rh itz t  u. die sd. Lsg. langsam  m it 28 ccm NaOH -Lsg. v ersetz t (1/2 S tde.). D ann 
läßt m an noch eine w eitere halbe Stde. sd., dest. 80— 85 ccm W . ab u. dam p ft die konz. 
Lsg. auf dem  D am pfbad zur Trockne. D er R ückstand  wird in 1300 ccm sd. A ceton gelöst, 
f iltrie rt, e n tfä rb t u. abgekühlt. A usbeute: 75 g K rysta lle  vom  F . 128,5— 129,5°. — W eitere 
Beispiele. (F. P. 913468 vom 20/8.1945, ausg. 11/9.1946. A. Prior. 28/8.1942.) DONLE. 4809

* Merck & Co., Inc ., Synthese von V itam in  B e. 2-M ethyl-3-am ino-4-(äthoxym ethyl)-
5-(am inom ethyl)-pyrid in  (oder ein H ydrohalogenid davon) wird durch E rh itzen  m it
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H alogenw asserstoffsäure in ein D ihydrohalogenid von 2-M ethyl-3-am ino-4-(halom ethyl)- 
5 -(am inom ethyl)-pyrid in  verw andelt, das R eaktionsprod . zur U m setzung der H alom ethyl- 
in die O xym ethy lg ruppe  m it W . gekocht u. d ann  zu V itam in B6 d iazo tie rt. E s k an n  auch 
so verfahren  w erden, daß  m an  3-C yan-4-(äthoxym ethyl)-6-m ethyl-2(l)-pyridon n itrie rt, 
d as R eaktionsprod . zur en tsprechenden  Am inoverb. red ., diese m it PC16 behandelt, 
wobei 2-M ethyl-3-am ino-4-(äthoxym ethyl)-5-eyan-6-chlorpyridon en ts te h t, m it H 2 in 
Ggw. eines K a ta ly sa to rs  red ., d as R eaktionsprod. zu 2-M ethyl-3-am ino-4-(oxym ethyl)-5- 
(am inom ethyl)-pyrid in  hydro lysiert u. dieses schließlich d iazo tie rt. (E. PP. 557 804 u. 
557 805, ausg. 7/12. 1943.) KALIX. 4809

Merck& Co., Inc., V. St. A. (E rfinder: Dorothea Heyl, Stanton A. Harris und Karl Fol- 
kers), Herstellung von 2-M ethyl-3-oxy-4-am inom elhyl-5-oxym ethylpyrid in(l). E in2-M ethyl- 
3-oxy-4-alkoxym ethyl- oder -ary loxym ethyl- oder -ara lkoxym ethy l-5 -oxym ethy lpyrid in  
w ird m it N H 3, vorzugsweise in  einem  niedrigen a lip ha t.'A lkoho l bei e tw a  140° um gesetzt. 
— Z. B. e rh itz t m an  30 g 2-M ethyl-3-oxy-4-m ethoxym ethyl-5-oxym ethylpyridinhydro- 
chlorid, 400 ccm M ethanol u. 400 ccm f l .N H 3 u n te r  D ruck 16 S tdn . au f 140°, v e rjag t dann  
M ethanol u. N H 3. D as rohe I  w ird in W. u n te r  Zugabe von N aO H  ( p h 8 — 9)gelöst, das N H 3 
u n te r  verm indertem  D ruck vertrieben , d er beim A bkühlen  ausfallende Nd. in verd. 
Säure gelöst, m it K ohle  b eh an d e lt, d ie  Lsg. filtr ie rt und  m it N aO H  v e rse tz t. I , F . 
193— 193,5°. Dihydrochlorid, F . 226— 227°; H ydrobromid; S u lfa t. — I  oder seine 
Salze können in  2-M ethyl-3-oxy-4.5-bis-(oxym ethyl)-pyridin (Vitam in B f)  (H) übergeführt 
w erden : z. B. g ib t m an  zu einer Lsg. von 1 g I  in  13 ccm nHOl eine Lsg. von  0,3 g N a N 0 2 
in W ., zerstö rt nach  einigen Min. überschüssige salpetrige  S äure  m it H arn sto ff u. engt 
die Lsg. u n te r  verm indertem  D ruck ein. H ydrochlorid von II. — Die wachstumsfördernde 
Wrlcg. von I auf gewisse O rganism en ist derjenigen von II m ehrere  h u n d e rtm al überlegen. 
(F. P. 917 278 vom  13/11. 1945, ausg. 31/12. 1946. A. P rio r. 14/7. 1944.) DONLE. 4809

* F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Bicyclische Schwefelverbindungen. Zwischen- 
prodd. zur H erst. von W uchsstoffen m it der W rkg. des B iotins e rh ä lt m an  d u rch  B ehand
lung von T h ioä thern  von 5-(M ereaptom ethyl)- hydan to inen  m it die A bspaltung  von W.

erle ich ternden  K o n d en sa tionsm itte ln . — Er-
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h itz t  m an 1 (g) 5 -(C arboęym ethylm ercapto- 
m ethy l)-hydanto in  u. 7 POCl3 2 S tdn . auf 
einem D am pfbad, so k ry s t. das bicycl. Kon- 
densationsprod. in  tafe lähn lichen  K rysta llen , 
F . 202—204°, aus. E rh itz t  m an  in  ähnlicher 
W eise 1 5-(5-C arboxy-2-oxopentylm ercapto- 
m ethy l)-hydanto in  m it 5 konz. H 2S 0 4, so er
h ä lt m an ein in A lkalien lösl. K ondensations- 
p rod., F . 338—342°, von der Zus. I oder n  
m it einem L actonring  in  d er Seitenkette . 
E. P. 576494 befaß t sich m it der H erst. einer 

freien O xosäure de r Zus. IH
\
/

N H -C -C H  
IV

oder IV. M an b eh an d e lt das 
5 - (5 - C arboxy - 2 - oxopenty  lmer- 
cap tom ethy l) - hy d an to i n m it 
einem die A bspaltung  von W. 

CO(CH2)3C02H erle ichternden K ondensa tions
m ittel. Das erste  K ondensationsprod. ist I bzw. II. Als zweite F rak tio n  e rh ä lt m an  die freie 
O xosäure, CI0H12O4N2S, farb lose K rysta lle , F . 196— 198°. (E. PP. 576489 u. 576 494, 
ausg. 5/4. 1946.) ROICK. 4809

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Schweiz, H erstellung von Pantothensäure 
und ihren Salzen. Man lä ß t O x y d a tionsm itte l auf d as 3 ’.4 '-D ioxybu tylam id  von  a.y- 
D ioxy-ß.ß-dim ethylbuttersäure  (I) oder seine im B u tte rsä u re re s t d iacy lie rten  D erivv. ein
w irken. G eht m an  von de r (-f-)-Verb. aus, so e n ts te h t  d ie natürliche  d ( + ) - P antothen
säure. Bes. geeignete O x ydationsm itte l sind P erm anganate . — M it m äßig  w irkenden 
O xydationsm itte ln , wie P erjodsäure  u. ih ren  Salzen, geling t es, d en  en tsp rechenden  Al
dehyd , näm lich d(-\-)-a.y-D ioxy-ß.ß-dim ethylbultersäure-(3' -oxopropyl)-am id  (II), zu fas
sen. D ieser k an n  m it Ag20  in  Ggw. von Alkali- oder E rd a lk a lih y d ro x y d en  w eite r oxy
d ie rt werden. — Beispiele fü r die H erst. von pantolhensaurem Ca au s I m itte ls  B a(M n04)ä, 
d an n  C aC 03, oder d irek t m it C a(M n04)2, von II m it K J 0 4. K p .0)05 von II 130®. A us II 
m it Ag20  u. B a(O H )2 Ba-d(-\-)-Pantothenal. (F. P. 904 297 vom  16/5. 1944, ausg. 31/10. 
1945. Schwz. P rio rr. 6/9. u. 7/9. 1943.) D o nle . 4809

Nederlandsehe Organisatie voor Toegepastnatuurwetensehapelijk Onderzoek ten Be- 
hoeve van de Voeding, H olland, Herstellung von K etogulonsäure(l) und  ihren Estern. Bei d er
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direk ten  O xydation  von Sorbose (II) m it H N 0 3 bilden sich u. a. N ebenprodd. auch E ste r 
von I  m it H N 0 3, die nach  einiger Zeit in der neu tra lis ie rten  u. im V akuum  eingeengten 
Lsg. u n te r E n tw . n itroser Gase die E n ts teh u n g  von O xydationsprodd. u. eine erhebliche 
V erm inderung der A usbeute verursachen. Sie können m it Hilfe von R eduktionsm itte ln , 
wie S 0 2, Zn u. Säure u. bes. m it H 2S, zers. w erden. Die unerw ünschten  N ebenprodd. 
w erden ganz oder zum großen Teil dadurch  ab g etren n t, daß  nach der O xydation  die 
n eu tra le  oder schw ach saure  Lsg. d er O xydationsprodd . m it Pb-V erbb., bes. m it Pb- 
A ceta t, b eh andelt w ird, wobei die B egleitstoffe ausfallen. Das F iltra t  w ird m it H 2S oder 
H 2SO4 von den Pb-V erbb. befreit. Man kann  die Pb-Salze auch v o r  den R ed uk tions
m itteln  einw irken lassen. W ird m it H 2S red ., so bew irk t e r in diesem Falle gleichzeitig 
die A usfällung der Pb-Ionen  u. d am it eine V ereinfachung des V erfahrens. I w ird z. B. 
dadurch  iso liert, daß  m an sie in der R eaktionslsg. m it M ethylalkohol v e rä th e rt u. als 
Methyläther nach E inengung auskrysta llisieren  läß t. Die Lsg. kann  auch d irek t auf 
Ascorbinsäure v e ra rb e ite t werden. — Z. B. w erden 5 g II in 10 ccm W. gelöst, auf dem 
sd. W asserbad m it 10 ccm H N 0 3 (D. 1,4), die au f 100° e rh itz t w urde, versetz t, das Ge
misch nach  5 Min. au f E is gegossen, m it C aC 03 neu tra lis ie rt, f iltrie rt, im V akuum  auf 
20 ccm eingeengt, in 150 A. gegossen, der Nd. m it A. gewaschen. 3,45 g Ca-Salz. W ird 
in die Lsg. nach der N eutralisierung  jedoch H 2S eingeleitet, so ste ig t die A usbeute auf 3,5 g. 
Wird nun  das Ca d u rch  Oxal- oder Schwefelsäure e n tfe rn t u. das F il tra t  m it M ethanol 
veräthert, so e rh ä lt m an n u r ausnahm sw eise den M ethylä ther von I, m eist dagegen einen 
dunklen, n ich t k rvsta llisierenden  Sirup. Z ur R einigung w erden 2 g Ca-Salz nach w ieder
holter Fällung m it A. in 3 ccm W. gelöst, die Lsg. m it einer Lsg. von 0,8 g Pb(O O C -C H 3)2- 
3 H 20  in 3 ccm W. versetz t, der Nd. abzen trifug iert, in W. suspendiert, w ieder zentrifugiert, 
die R estfl. m it H 2S von Pb befre it, im V akuum  sta rk  eingeengt, in A. gegeben, d er Nd. 
ab filtriert. G ewicht 1,35 g ; Geh. an  I 37% , an  Ca 10,07% . — W eitere Beispiele. (F. P. 
896 913 vom 2/8.1943, ausg. 7/3.1945. Holl. P rio rr. 27/7.1942 u. 3/7.1943.) D o n l e . 4809 

Nederlandsche Centrale Organisatie VoorToegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
H olland, Ascorbinsäure aus Derivaten der l-Keto-2-gulonsäure. Man k ann  in leichter Weise 
u. gu ter A usbeute A scorbinsäure (I) dadurch  erhalten , daß  m an E ste r von Monomethylen- 
ä thern  der l-K eto-2-gu lonsäure  (II), z. B. die M ethyl-, Ä thyl- oder B uty lester der Mono- 
aceton-l-keto-2-gulonsäure, in  W. bei Tem pp. über 120°, vorteilhaft um 140°, e rh itz t. — 
Man e rh itz t 87,5 g M onoacetonketogulonsäureäthylester u. 1  L iter W. 100 Min. bei 
135—140° in einem  A utoklav . Man e rh ä lt I in einer A usbeute von 59%  der Theorie. — 
Die als Ausgangsverbb. d ienenden E ste r  de r M onom ethyläther der II e rh ä lt m an leicht 
durch E rh itzen  der B im ethy lenäther der II, z. B. D iacetonketogulonsäure, m it einem 
Alkohol, einer kleinen Menge eines V eresterungskatalysators, wie H 2S 0 4, u. gegebenen
falls einer geeigneten H ilfsfl., wie Bzl., fü r die anschließende azeotrop. D est., wobei V er
esterung u. A ufspaltung des B im ethylenäthers zum M onom ethylenäther e in tr itt .  (F. P. 
906192 vom  31/7. 1944, ausg. 26/12. 1945. Holl. Prior. 4/8. 1943.1 RoiCK. 4809

Chinoin, Gyögvszer es Vegyeszeti Termekek Gyära R. T. (E rfinder: Dr. Kereszty, 
Dr. Wolf und Dr. Zoltän Földi), Herstellung von V itamin C. Als A usgangsprodd. werden 
die Ketogulonsäure, ihre M onom ethylenäther oder ihre Salze b en u tz t, vorzugsweise die 
Diacetonketogulonsäure. Man un terw irft sie in wasserfreier Um gebung ohne E rw ärm ung 
der Einw . einer C l-haltigen Säure, z. B. von trocknem  HCl-Gas in Ggw. von (wasserfreier) 
Ameisensäure. Das H Cl-Gas w ird u n te r  E iskühlung eingeleitet, bis eine bestim m te  Ge
w ichtszunahm e e ingetre ten  is t, d ann  lä ß t m an das Gemisch 8 Tage bei n. Tem p. stehen. 
A nschließend v e rtre ib t m an HCl u. A m eisensäure durch  E inleiten  von C 0 2, w orauf ein 
braunes ö l  h in terb le ib t. Dieses wird m it B utylalkohol verm ischt, w orauf sich nach einiger 
Zeit ein R eaktionsprod . m it dem  F. 179° (aus Ae. um kryst.) ausscheidet. T itra tion  m it 
Jod  e rg ib t einen Geh. von 96%  V itam in C. (F. P. 899 801 vom 16/11. 1943, ausg. 1 2 /6 .1 9 4 5 . 
Ung. Prior. 7/5. 1942.) KALIX. 4809

Gr. Analyse. Laboratorium.
I. A m dur und C. F. Gliek, Die stationäre Em pfindlichkeit eines Vakuumbolometers. 

Die Theorie über die E m pfindlichkeit eines V akuum bolom eters als Funk tion  der Arbeits- 
tem p. w urde bisher aus der Gleichung fü r die W ärm eleitfähigkeit en tw ickelt ohne B erück
sichtigung der W ärm eleitfähigkeit des D rahtes selbst u. dessen W iderstandsänderung 
bei T em peraturzunahm e, die bis zu 50%  betragen kann  gegenüber dem A nfangsw iderstand. 
Die von Vff. entw ickelte  Theorie en tsp rich t sehr gu t den experim entellen Ergebnissen 
an  B olom etern m it geschw ärzten D räh ten . In  einem A nhang werden die Verss. auch  an 
B olom etern im gasgefüllten R aum  beschrieben, in dem  die W ärm eleitung durch  die 
Moll, vorherrsch t. (R ev. sei. In stru m en ts  16. 117— 124. Mai 1945. Cam bridge, Mass., 
M assachusetts In s t, of Technol., Res. Labor, of Phys. Chem.) R o e d e r . 5016
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L. Kofler und  Maria Brandstätter, M olekulargewichtsbestimmung unter dem M ikroskop. 
Mit H ilfe des M ikro-F .-G eräts (C. 1942. II. 2510) können kryoskop. M olekulargew ichts
bestim m ungen auf 2 A rten  au sgeführt w erden: 1. zwischen O b jek tträg e r u. Deckglas. 
Die B est. is t  m it C am pher als Lösungsm . wegen seiner großen  F lü ch tig k e it n ich t m öglich; 
dagegen erw eist sich  B ornylchlorid  als b rau ch b a r; 2. in  zugeschm olzenen F.-C apillaren  
auf dem  H eizm ikroskop. D abei k an n  C am pher u. jedes andere  Lösungsm . verw endet 
w erden. E ine E ntm ischung  d u rch  S ublim ation  v e rh in d e rt m an , indem  m an  das Capillar- 
röhrchen  in  einen d ü n nen , m it einem  B eobach tungsfenster versehenen M etallblock e in 
fü h rt, d e r  auf d e r schief gestellten  H e izp la tte  des M ikro-F .-G eräts auflieg t. Diese A n
ordnung  b ie te t den  V orteil, daß  m an  u n te r  dem  M ikroskop d as Schm elzen d e r letz ten  
K ry s ta llre ste  leich ter u. sicherer verfolgen k ann  a ls d u rch  B eobachtung  m it freiem  Auge 
oder m it d er Lupe. (M ikrochem ie 33. 20— 24. 24/10. 1946.) W E S L Y . 5018

S. J. Gregg, E ine  elektrische Sorptionswaage. D ie in  ih re r  A usführung genauer be
schriebene, zur Selbstherst. geeignete W aage m it einem  W aagebalken  aus Pyrexglas 
(Abb.) is t bes. fü r d ie U nters, von A dsorp tions-D esorp tions- u. D issoziationsvorgängen 
geeignet. Di<j B est. der M. erfo lg t n ich t d u rch  Vgl. m it G ew ichten, sondern  d u rch  Messung 
der S tro m stärk e  in  zwei Spulen, von denen die eine, am  W aagebalken  hängende, in  eine 
weitere kon zen tr. hineingezogen w ird. Das G erät befindet sich  in  einem  G lasrohrm antel 
m it A nschluß an  die V akuum leitung . Bei e iner G esam tbelastung  von 10— 20 g b e träg t die 
davon  unabhängige E m pfind lichkeit 0,0003 g. (J .  ehem . Soc. [London] 1946. 561—62. 
Ju li. E xeter, U niv. Coll.) H EN T SC H E L . 5022 _

S. J. Gregg, E ine elektrische Sorptionswaage nebst Colorimeter. (Vgl. vorst. Ref.) Die in 
de r vorangehenden M itt. beschriebene e lek tr. Sorptionsw aage w ird  d u rch  E in b au  einer 
therm oelek tr. Vorr. noch vielseitiger b en u tzb ar. M it d ieser App. kan n  m an  d an n  die B est. der 
d ifferentiellen A dsorptionsw ärm e gleichzeitig m it e iner Messung des A dsorptionsvorganges 
verb inden , falls der G asdruck über 1  m m  H g b e trä g t. Ih re  L eistungsfäh igkeit wurde 
d u rch  Messung de r d ifferentiellen  A dsorptionsw ärm e des W . a n  ak t. A120 3 erprobt. 
D abei s tim m en  die E rgebnisse befriedigend m it denen überein , wie m an  sie aus der 
A dsorptionsiso therm e m itte ls d er G leichung nach  C L A U SIU S -C L A PE Y R O N  berechnen 
oder aus Messungen d e r B enetzungsw ärm e e rm itte ln  kan n . F ü r  den  A dsorptionsbereich 
von 0,10—0,20 g W asserdam pf p ro  g A120 3 lieg t d er W ert d e r d ifferentie llen  A dsorptions
w ärm ein n erh a lb  5%  über d er la te n te n  K ondensationsw ärm e. (J .c h e m . Soc. [London] 1946. 
563—67. Ju li. E x e te r , Univ. Coll.) H EN T SC H E L . 5022

E. Newton Harvey und Aurin M. Chase, D as Phosphorescenzmikroskop. E s werden
4 verschied. A usführungsform en zur m kr. B eobach tung  der Phosphorescenz an  Mikro
s tru k tu re n  von Zellen oder organ. oder anorgan. M ikrokrysta llen  beschrieben. Dazu 
m üssen die O bjek te  w eitgehend tro ck en  sein u. zur B eobach tung  kurzw elliges UV, wie 
e tw a d u rch  K ondensa to ren tlad u n g en  in L u ft oder H g oder m itte ls  des Fe-Lichtbogens 
b en u tz t w erden. E s w erden B eobach tungen  an  verschied. M aterialien , wie Q uerschnitten 
von Z ähnen sowie Sexualhorm onen, beschrieben. M anche P ro te in te ilch en , bes. Casein, 
m üssen e rs t kurze Zeit b e s trah lt w erden, b evor sie d eu tlich  lum ineseieren , u. verlieren 
diese E ig. rasch  beim  A ufbew ahren im  D unkeln. (R ev. sei. In s tru m en ts  13. 365—68. 
Aug. 1942. P rinceton , N. J . ,  U niv.) H E N T SC H E L . 5056

J. W. Farnham, J. E. Edwards und  F. C. Blake, A nw endung  des Spektrographen mit 
gekrüm m tem  K ry  stall zur M essung des vollständigen S p ektru m s aller Ordnungen, das erhalten 
w ird, ivenn die K am era um  eine geeignete Achse rotiert. E s w ird v e rsu ch t, die BRAGG-Winkel 
verschied. O rdnungen d er F lächen  100 u. 110, gem essen m it d e r P u lv e rm e th . u. de r Meth. 
des Spektrog raphen  m it gekrüm m tem  K ry s ta ll, zu vergleichen. Die L in ien  2. Ordnung 
von 130 u. 310 erscheinen n ich t, d a  die O- u. S i-A tom e sich h ie r  p ra k t.  neu tra lisieren . 
(Physic. R ev. [2] 69. 48—49. 1/15. 1. 1946. Ohio S ta te  U n iv .) A. R E U T E R . 5063 

R. A. Oetjen, Chao-Lan Kao und  H. M. Randall, D er Infrarot-Prism enspektrograph  
als P räzisionsinstrum ent. E s wird ein  se lbstreg istrierender P rism en sp ek tro g rap h  fü r das 
In fraro tg eb ie t beschrieben, de r sich fü r Präzisionsm essungen e ignet. Die A rbeitsbedigun- 
gen w erden genau beschrieben. M it diesem  In s tru m e n t w urde d ie  F e in s tru k tu r  einiger 
A bsorp tionsbanden  von C 0 2, N H 3 u. H 20  gem essen. (R ev. sei. In s tru m e n ts  13. 515— 23. 
Dez. 1942. A nn A rbor, Mich., U niv .) G o t t f r i e d . 5063

Howard L. Andrews, E in  einfaches Meßgerät fü r  ultraviolette Lichtintensitäten. 
N iederdruckquecksilberlam pen senden einen großen Teil ih rer E nergie m it de r W ellen
länge 2537 A  aus. D a bei m edizin. U nterss. aus S icherheitsgründen  eine bestim m te  
S trah lu n g sin ten sitä t n ich t übersch ritten  w erden darf, w urde ein  G erä t k o n stru ie rt, das 
die einfallende E nergie m it einer Photozelle m essen k onn te . Diese Photozelle  h a tte  die 
E ig ., bei 2537 A g u t anzusprechen, ab er über 3000 A sehr unem pfindlich  zu sein. D adurch  
w urde es möglich, m it ih r auch  bei Tageslicht zu a rbeiten . Diese am erikan . P h o to 
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zelle W L 775 b esteh t aus einer reinen T antalelektrode. E s wird eine Schaltung m it einer 
D oppeltriode angegeben, bei der das eine G itte r durch  die Photozelle, das andere durch  
eine defin ierte  H ilfsspannung gesteuert wurde. Diese w ar ein Maß der auf die Photozelle 
gelangenden u ltrav io le tten  S trahlungsenergie. (R ev. sei. In stru m en ts  16. 253—54. Sept. 
1945. B ethesda, Md., U. S. Public H ealth  Service, In d u stria l H ygiene, Res. Labor.)

B o e d e r . 5063
Wheeler P. Davey, F. Raymond Smith und Samuel W. Harding, Vollautomatische 

Böntgenstrahlen-Beugungsapparatur. Die von den Vff. entw ickelte R öntgenstrahlen- 
B eugungsapp. a rb e ite t vollautom atisch. Im  Halbw ellenbetrieb wird ein gewöhnliches 
R ö n tgenrohr m it M o-A ntikathode bei 43 kV  betrieben. In  jeder H albwelle wird au to m a t. 
abw echselnd ein Zr- u. ein Sr-F ilter in  den S trahlengang gebrach t, so daß 30 mal je  Sek. 
e in  Zr- u. 30 mal ein Sr-gefiltertes Spektr. erscheint. Die beiden Spektren  werden — eben
falls vo llau tom at. — su b trak tiv  zusam m engelegt, so daß  als R esu lta t ein sehr reines 
Spek tr. d er M o-K„-Linie en ts teh t, das an  einem  Steinsalzkrystall gebeugt, m it einem  
Q uantenzäh ler aufgenom men u. m ittels einer R egistriervorr. auf K oord inatenpapier au f
geschrieben wird. Als Anwendungsbeispiel wird das B eugungsdiagram m  von S teinsalz
pu lver wiedergegeben. Die gesam te App. m it säm tlichen au to m at. V orrichtungen wird 
eingehend beschrieben, die Schaltungen w erden e rläu te rt. (R ev. sei. In stru m en ts  15. 
37—45. Febr. 1944. S ta te  Coll. of Pennsylvania, Dep. of Phys.) R e ü SSE. 5063

Otto H. Müller. Die C harakterisierung der Capillaren fü r  die Quecksilbertropfelektrode 
bei polarographischen Untersuchungen. Z ur vollständigen K ennzeichnung aller A rten  fü r 
die polarograph. Ü nters. m it H g-T ropfelektroden verw endeten  C apillaren sind 2  F ak to ren  
als einfache H ilfsm ittel em pfohlen worden, da  der Fall ideal ka lib rie rte r Capillaren, fü r  
deren K ennzeichnung Länge u. lichte W eite ausreichen, selten  gegeben is t :  1 . D er R adius 
der C apillarenm ündung u . 2 . die C apillarkonstan te  k , die den D ruck des H g (in cm) b e 
zeichnet, der erforderlich ist, um 1  mg H g pro  Sek. d u rch  d ie Capillare zu treiben. F ü r  
die B est. dieser K enngrößen werden verschied, einfache Verff. beschrieben, die als K on
trolle für das richtige V erh. der Capillaren dienen können. Auf einige Anom alien im Verh. 
solcher C apillaren w ird hingew iesen, wie d ie U nterschiede beim  A ustropfen in  L u ft oder 
H ä im Vgl. zu A. oder einer verd. E lektro ly tlösung. (J .  Amer. ehem. Soc. 6 6 . 1019—23 
Ju n i 1944. New Y ork.) H e n t s c h e l . 5066

a) Elemente und anorganische Verbindungen.
Manfred Pollack, Peter Pringsheim und Dolores Terwoord, E ine Methode zur B estim 

mung kleiner Sauerstoffmengen. Die Meth. von KAUTSKY u . H i r s c h  (C. 1 9 3 5 .1. 3166), die 
d a rin  b esteh t, daß  0 2 die A nregungsenergie d u rc h  L ich t angeregter F arbsto ffadso rbate  (I) 
übern im m t u. so deren  N achleuchten  löscht, w ird so m odifiziert, daß  m an die E n tw . 
kleiner 0 2-Mengen zeitlich verfolgen kann . In  der V ersuehsapp. s tröm t m it N 2 als Trägergas 
der zu m essende 0 2 vom  O rt seiner E n ts teh u n g  in  das R ohr m it dem  I. dieses R ohr 
befindet sich in  einem  BEQUEREL-Phosphoroskop m it ca. 6  U/sec, worin ein kleines 
S tück  I  d u rch  eine G lühlam pe erreg t w ird ; das von ihm  e m ittie rte  L icht wird m it einem 
Sekundärelektronenvervielfacher m it Photokathode  in  Verb. m it einem  G alvanom eter 
von 4 -IO - 9  Am p/m m  gemessen. N ach stundenlangem  B etrieb  zerstörtes I  kann  durch  
unzerstö rtes e rse tz t w erden, indem  m an das R ohr m it I  verschiebt. Die ausführlich  m it
gete ilten  Meßbeispiele zeigen, daß  m an  bei A tm osphärendruck  noch 5 -1 0 _s cm 3/m in  0 2 

m essen kann . ( J .  ehem. Physics 12. 295—99. Ju li 1944. Chicago, Hl., U niv., Dep. of Chem.)
B r a u e r . 5100

W. Leithe, Z u r jodometrischen Sauerstoffbestim m ung in  Gasen. Zur B est. sehr geringer
0 2-Gehh. (0,001—0,01 Vol-% ) wird folgendes Verf. em pfohlen. E r f o r d e r l i c h e  R e a 
g e n z i e n :  Lsg. I :  35 g N aO H , 115 g Seignettesalz u. 3,5 g K J  zu 1 L ite r lösen. Lsg. I I :  
100 g k ry st. MnCl2 u. einige Tropfen HCl zu 1 L ite r gelöst. Lsg. I I I :  W ss. Lsg. von Nekal 
B X  (1% ). A u s f ü h r u n g  d e r  B e s t . :  E ine trockene BüN TE-B ürette (ca. 120 cm 3 
In h a lt)  w ird ohne Sperrfl. m it dem  ström enden  Gas bis zu einem geringen Ü berdruck 
gefüllt. Diesen e n tlä ß t m an d u rch  die m it etw as W. beschickte Vase ins Freie, ohne daß 
W. oder L uft in  die B ü re tte  gelangen. N ach  E n tleerung  d er Vase w ird durch  einen auf
gesetzten du rch b o h rten  Gum m istopfen sam t Schlauchansatz 1 cm 3 Lsg. I I I  in  die Vase 
ged rück t, ohne daß  L uft e in tr i tt .  Auf die gleiche Weise w erden 18 cm 3 Lsg. I  eingeführt, 
wobei d er Ü berdruck  des Gases nach u. n a ch in s  Freie e n tsp an n t w ird. D ann w ird die Vase 
m it W . gespült, das Spülwasser verw orfen ; es werden 6  cm 3 Lsg. I I  e ingedrückt, wobei zum 
Schluß d er G asüberdruck  en tsp an n t w ird. Gasvol. == Vol. de r B üre tte  — 25 ( =  Vol. der 
Lsgg.). Man sc h ü tte lt die B ü re tte  5 Min. in  der Längsrichtung, g ib t 5 cm 3 H 2S 0 4 (50% ) 
in  die B ü re tte , en tleert d ie F l. in  einen E rlenm eyer u. sp ü lt 2m al m it je 10 cm 3 W . nach. 
H ierau f t i t r ie r t  m an  sofort m it 0,01 n N a 2S20 3-Lösung. Zur Best. des in  den Reagenzien ge- 
1 östen  0 2 g ib t m an in  einen troekenenE rlenm eyer 1  cm 3 Lsg. I I I , 6  cm 3 Lsg. I I , le ite t einen
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krä ftig en  Strom  eines 0 2-arm en Gases ( < 0 ,2 %  0 2), wie H 2 oder N 2, d a rü b er, obne d a s  
E in le itu n g sro h r in  die Lsg. e in zu tauchen , se tz t bei an h alten d em  G asstrom  18 cm 3 Lsg. I  
zu, m ischt vorsich tig  ohne S chü tte ln  u . s e tz t  nach  10 Sek. 5 cm 3 H 2S 0 4 (50% ) zu. N ach  
A bstellung des G asstrom es w ird so fo rt m it 0 ,0 1 n  N a 2S2O s-Lsg. t i t r ie r t .  1 cm 3 en tsp rich t 
0,056 cm 3 0 2 (0°, 760 m m ). V ol.-%  0 2 =  cm 3 N a 2S20 3 H a u p tv e rs . — cm 3 B lin d v e rs ./c m 3 
Gas (0°, 760 m m ) — 25-5,6- (M ikrochem ie 3 3 .4 2 —45. 24 /10 .1946 . L inz, L abor, d e rö s te r r .  
S tickstoffw erke A. G.) W e s l y . 5100

W. Leithe, E in  oxy dimetrisches Schnellverfahren zu r  N itratbestim m ung. E r f o r d e r -  
l i  c h e  R e a g e n z i e n :  Lsg. I :  55 g F e S 0 4-7 H 20  (reinst) w erden in  100 cm 3 W ., das 
einige T ropfen H 2S 0 4 (50% ) e n th ä lt,  gelöst u. m it H 2S 0 4 (D . 1,4) au f 1 L ite r  auf
gefüllt. Lsg. II: H sP 0 4 (70— 80% lg). Lsg. III: Ferroin lsg . (MERCK, 0 ,025m ol.). Lsg. IV: 
0,1 n K ^C ^O ,. Z ur B est. größerer N 0 3'-M engen lö st m an 1 g d er P ro b e  in  500 cm 3 W ., g ib t 
25 cm 3 in  einen 300 cm 3-E rlenm eyer, fü g t genau  25 cm 3 Lsg. I, 25 cm 3 konz. H 2S 0 4, 
3 kleine T onscherben zu, e rh itz t  zum  K ochen u. lä ß t 3 Min. sieden. N ach  gelindem  A b
kühlen  se tz t m an  3—5 cm 3 Lsg. II u. 50 cm 3 W . zu, k ü h lt au f lauw arm  ab , fü g t 2 Tropfen 
Lsg. III zu u . t i t r ie r t  m it Lsg. IV bis zum  Farbum sch lag  von b rau n  au f b laugrün . Zur 
B lindw ertbest, w ird ebenso v e rfah ren ; s t a t t  d e r  2 5 c m 3 Probelsg. w erden 2 5 c m 3 W. 
angew andt. 1 cm 3 Lsg. IV en tsp rich t 2,067 mg N 0 3'.  Die B est. k leinerer M engen, 3 bis 
0,03 mg N 0 3', w ird in  ähn licher W eise au sg e fü h rt; d ie angew and ten  Lsgg. w eisen Vio der 
oben angegebenen S tä rk en  auf. (M ikrochem ie 33 . 48—50. 24/10. 1946. L inz, L abor, der 
Ö sterr. Stickstoffw erke A. G.) W e s ly .  5100

Giovanni Venturello, Nachweis und  B estim m ung des B ery lliu m s und  M agnesiums 
a u f chromatographischem Wege. B e  u. Mg  lassen  sich , au ch  neben größeren  Mengen Al, 
Chrom atograph, bestim m en. Die m it A120 3 besch ick te  A dsorptionskolonne w ird nach 
Z ugabe von 1 c m 3 P robelsg. g u t m it d e s t. W. gew aschen; d a n n  g ib t m an einige cm 3 
2 n  N aO H  u. eine Lsg. von 0,05%  C hinalizarin  in  2 n  N aO H  zu. Die A dsorptionszone des 
Mg is t  d an n  d u rch  einen dunkelb lauen  R ing gek., die  des Be d u rc h  einen he llb lauen R ing; 
beide heben sich d eu tlich  von dem  ro sav io le tten  G rund d e r übrigen K olonne ab. Fü r 
die q u a n tita tiv e  B est. eignen sich  am  besten  d ie  Sulfate. D ie H öhe d e r Z onen s te h t in 
d irek te r  B eziehung zur M enge; diese B eziehung lä ß t s ich  m itte ls  S tandard lsgg . d e ra rt 
e rm itte ln , d aß  die Fehler 10%  bei Be u . 7%  bei Mg n ich t überste igen , eine G enauigkeit, 
d ie  fü r die m eisten V erhältn isse  d e r P ra x is  genügt. (R ic. sei. P rogr. tecn . 14. 256—60. 
M ai/Ju n i 1943. T urin , T H , In s t, fü r allg. u. angew. Chem .) R . K . MÜLLER. 5100

— , B estim m ung des Eisengehaltes. E ine  neue M ethode fü r  Alum inium legierungen. 
Z ur colorim etr. B est. von Fe in A l-Legierungen w ird die P robe  in  verd . HCl gelöst, zur 
R ed. von F e ' '  '  m it 10% ig. H ydroxylam in lsg . v e rse tz t u. h ie rau f e in  Ü berschuß  von 
0 ,25% ig . wss. o -Phenan thro lin lsg . zugefügt. Die e rh a lten e  orangefarbene Lsg. w ird photo-
m etrie rt u. die gefundene L ich tabso rp tion  m it der von S tandard lsgg . verglichen. (Metal
In d . [London] 6 9 . 112. 9 /8 .1946 .) GOTTFRIED. 5278

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem ein e ch em ische T ech nologie.

L. W. Neeöham und S. Lyneh, D ie Benutzung von Suspensionen an Stelle schwerer 
Flüssigkeiten. D as bek an n te  Verf. zu r T rennung  von M ineraliengem ischen auf Grund 
ih re r  D .-Ü nterschiede u n te r  B enutzung  geeigneter (organ.) F ll. von  genügend hoher D. 
wird d ad u rch  in  techn . M aßstab ausfü h rb ar, d aß  m an  als schw ere F ll. geeignete wss. 
Suspensionen feinteiliger Stoffe (Sand, Schw erspat, M agnetit) b e n u tz t, d ie  d u rc h  H in d u rch 
blasen von L u ft s tab il gehalten  w erden. Z ur K lassierung von K ohle  u. ih re r  R einigung 
von Schiefer h a t  sich bes. das BARVOYS-Verf. b ew äh rt, das eine Suspension von  Schwer
sp a t u. Ton verw endet. (T rans. In s tn . chem . E ngr. 2 3 . 93— 105.1945.) HENTSCHEL. 5828

Tomäs Zdichynec, Beitrag zur Bewertung von K atalysatoren. T abelle m it den  vom 
Vf. geforderten  5 F ak to ren  eines K a ta ly sa to rs : S e lek tiv itä t, W irk sam k eit, L eistungs
fäh ig k e it, R esistenz, B illigkeit. N ach angegebenen F orm eln  (ohne A bleitung) sind  diese 
F a k to ren  zuberechnen. (Chem. L isty  V ed u P rfim y sl3 7 .2 5 7 — 58.10/11.1943.) R o t t e R. 5896

Soc. An. Etablissements Phillips & Pain, F rank re ich , Herstellung fester K unstharz- 
anionenaustauscher. A ldehyde, wie Form -, A cet-, Paraform - u. B enzaldehyd , bes. aber 
F urfu ro l u. Acrolein, w erden zusam m en m it N itroparaffin -K W -stoffen , wie N itro m eth an , 
N itro ä th an , 1 -N itropropan , 1 -N itrobu tan  u. l-N itro -2 -m ethy lp ropan , in  an n äh e rn d  
äquim ol. Mengen der R k .-P a rtn e r, kondensiert, w as in  Ggw. eines bas. K a ta ly sa to rs  
oder m ehrerer solcher, z. B. E rdalkalioxyde  u. -hydroxyde, A lkalihydroxyde, fe rn e r 
Pyrid in , P iperid in  u. Ä thy lam in , v o n s ta tte n  geh t u. wobei die Tem p. u n terh a lb  50°
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liegt, d am it zunächst noch keine Polym erisation  s ta ttf in d e t. Die N itroverb . w ird nun 
polym erisierend red . u n te r  V erwendung von R ed.-M itteln , wie SnCl4 in  salzsaurer Lsg., 
verschied. M etalle, die m it Säuren nascierenden H  liefern, H y d rie rungskata lysato ren  u. 
H 2 in  d er H itze  u n te r  D ruck. —  Man m ischt z. B. 26,700 kg  1 -N itrop ropan  u. 28,800 kg 
F u rfu ro l m it 5 kg  CaO u . üb erläß t d as Gemisch 2  W ochen lang sich selbst bei n. T em pe
ra tu r . D ie pastenförm ige M. w ird n un  m it 50 kg SnCl4- 2H äO u . einem  Ü berschuß von 
konz. HCl 8  S tdn . au f 100° erh itz t. D as R k .-P rod . is t e in  K u n s th a rz  von  du n k ler F ä r 
bung, m an  w äsch t es u. behandelt es noch m it einer 14% ig. am m oniakal. Lsg. (F. P. 
891 039 vom  20/6. 1942, ausg. 24/2. 1944. A .Prior. 1 2 /4 .1941.) PR O B ST . 5829

American Cyanamid Co. und Jack Theo Thurston, V. S t. A ., Reinigung von F lüssig
keiten , wie W ., rohen Rohrzuckerlsgg. u. dgl. —  Man verw endet als kationenbindende M ittel 
Substanzen , d ie m an durch  Verharzung von durch  einen F u ry lrest su b stitu ie rten  Sulfo- 
n a ten  m it m indestens einem Aldehyd, bes. F u rfu ra l (I), e rhält. Geeignete Sulfonate e n t
steh en  z. B , bei der K ondensation  von I  m it eine ak t. M ethyl- oder M ethylengruppe 
en th a lten d en  V erbb. u . B ehandlung der entstehenden  P rodd. m it einem  Bisufiit. — 
136 (Teile) Furfurylidenaeeton  (H I), 113 K -M etabisuifit u. 150 W. w erden 6  S tdn . am  
R ückfluß  zum Sieden erh itz t, das P rod. bei 25 mm  H g dest., der R ückstand , l-(a -furyl)-  
3-ketobutansulfonsaures K  vom  F . 212—213° (H), durch  U m krysta lisieren  usw. gereinigt. 
103 EI w erden nun  in  100 W . gelöst, die Lsg. m it 77 I  u . 24 HCl (37% ig) 12 S tdn . stehen  
gelassen, das sich bildende schwarze Gel 4 S tdn. bei 1 0 0 ° behandelt, zerkleinert u. ge
siebt. — W eitere Beispiele erläu tern  die V erharzung von furfurylacetonsulfonsaurem  Na 
(aus HI u. N a H S 0 3) m it I; von  di-{<x-furyl)-3-ketopentan-1.5-disulfonsaurem N a  (aus 
D ifurfurylidenaceton  u . N a H S 0 3) m it I ;  von l-(a-furyl)-3-keto-3-phenylpropan-l-sulfon- 
saurem N a  (aus Furfurylidenacetophenon  u. N aH SO ,) m it I ;  von cyclohexanon-2.6-bis- 
(a-furylm ethansulfonsaurem  K )  (IV) m it I (IV w ird aus K -M etabisulfit u. D ifurfuryliden- 
cyclohexanon hergeste llt); von l-(a-furyl)-3-ketopentansulfonsaurem K  (aus F urfuryliden- 
m ethylälhylketon  u. K -M etabisuifit) m it I ;  von furfurylm ethylfurfurylä thylketondisulfon- 
saurem K  (aus Furfurylidenm ethylfurfurylidenäthylketon, das m an  aus M ethyläthylketon 
u. 2  Mol I  gewinnt) m it I ;  von l-(a-furyl)-2-nitroäthansulfonsaurem  K  (aus Furfuryliden- 
nitromethan u . K -M etabisulfit) m it I ;  von 3-Sulfokalium-3-(<x-furyl)-propionsäureäthylester 
(aus Furylacrylsäureäthylester u. K-M etabisulfit) m it I ;  von 3-Sulfonsäure-3-(a-furyl)- 
propionsäure-Na  [aus 3-(a-Furyl)-acrylsäure u. N a H S 0 3] m it I ;  von 2-Sulfokalium -2- 
(a -furyl)-propionaldehyd  [aus 2-(a-Furyl)-acrolein u. K-M etabisulfit] m it I ;  von 2-Cyan-
3-sulfokalium-[3-(a-furyI)]-propionamid (aus F urfurylidencyanacetam id  u. K-M etabisulfit) 
m it I, usw. Die Sulfonsäuren können in ihre Metall-, N H 4-, Am insalze übergeführt werden. 
— Zahlreiche V arian ten  des Verf. sind denkbar. (F. P. 916 781 vom 3/11. 1945, ausg. 
16/12. 1946. A. Prior. 1/8. 1942.) DONLE. 5829

* Research Corp., übert. von : Joseph W. Spiselmann, Hygroskopische Flüssigkeit. F ü r 
die T rocknung von L u ft is t Triäthylenglykol bes. geeignet. D ie F l. w ird au f 100—2 1 2 ° F  
(38— 100° C) erw ärm t u. die L uft darübergeleitet. N ach der T rocknung wird sie bis zu 
e iner Tem p. abgekühlt, bei der sie m it W asserdam pf gesätt. ist. D ann scheiden sich auch 
d ie m itgerissenen Anteile von T riäthylenglykol aus u. können aus dem  K ondensa t w ieder
gewonnen werden. (E. P. 557 689, ausg. 1/12. 1943.) K a l i x .  5847

Standard Oil Development Co., V. St. A ,  Herstellung von Katalysatoren. Z ur E r 
zeugung von K ata ly sa to ren  aus S i0 2- oder A120 3-Gelen oder Gemischen davon  in  Form  von 
K ugeln von 0,25—5,0 mm D urchm esser läß t m an Sole von S iö 2 oder A120 3 durch  eine Sieb
p la tte  m it Löchern von entsprechendem  Durchm esser in eine hohe Säule einer m it W. n ich t 
m ischbaren F l. fallen, die eine etw as geringere D. als das Sol h a t,  so daß  die T ropfen lang
sam  zu Boden sinken, ohne sich ab zu p latten , u. dabei e rstarren . Als F l. zu r Gelierung ver
w endet m an  Gasöl, Petro leum , Schw ernaphtha, X ylol, S teinkohlenteeröl usw. Zur Rege
lung d e r D. k an n  m an  A eetylentetrabrom id oder CC14 zusetzen, zur Beschleunigung der 
E rs ta rru n g  organ. Basen, wie M orpholin, außerdem  wird zu letzterem  Zwecke die Temp. 
des Sols b is au f ca. 100° erhöht. Diese F ak to ren  u. die H öhe der Flüssigkeitssäule werden 
so geregelt, daß  die E rsta rru n g  in  1—2 Min. beendet ist. Am un teren  E nde  der Ölsäule 
befindet sich eine Schicht W ., durch  die au s den K ugeln die bei der Ausfällung gegebenen
falls en ts tan d en en  Salze ausgewaschen werden. In  w eiteren Gefäßen w erden sie m it einer 
Lsg. des K a ta ly sa to rs , z. B. m it A l-Sulfat, g e trän k t u. derselbe, z. B. m it N H 3, ausgefällt 
oder „ fix ie rt“ . D ann  w erden die K ugeln nochm als gewaschen u. schließlich endgültig  
getrocknet. V orher überzieht m an sie m it einer feinen ö lsch ich t, d am it die T rocknung 
bei 25—49° ausgeführt w erden kann , ohne daß  die K ugeln p latzen. Z ur H erbeiführung 
d er E rsta rru n g  k an n  m an auch ein Öl m it einer größeren D. als das Sol anw enden u. die 
K ugeln d a rin  aufsteigen lassen; w enn nich t kontinuierlich  gearbeite t w erden m uß, kann 
m an d as Sol auch  in  einen Ö lbehälter tropfen  lassen u. d a rin  eine Zeitlang lassen, bis
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Synärese e ingetre ten  ist. M an ste llt z. B. ein S i0 2-Sol aus 90 ccm N a-S ilicat von  25° Be 
u. 25 ccm 3 8 ,6 % ig. HCl her, das die D. 1,21 b esitz t, u. lä ß t es in  ein  Schm ieröl tropfen , 
dessen D. d u rch  Z usatz  von D ib ro m äth an  auf e tw as weniger als 1,21 e ingestellt w orden ist. 
Die E rs ta rru n g  t r i t t  u n te r  d iesen B edingungen nach 4 Min. ein. Die w eitere B ehandlung 
erfo lg t wie oben beschrieben, die endgültige T rocknung in einem  M uffelofen bei 482°. 
(F. P. 914 032 vom  4/9. 1945, ausg. 26/9. 1945. A. P rio r. 16/2. 1944.) K a l i x . 5897

II. F euerschutz. R ettu n gsw esen .

Troteanu, Peirone, N. Reneseu un d  P. Voina Zosin, Vergleichende Untersuchungen 
über das Adsorptionsvermögen der gewöhnlichen Holzkohle und  verschiedener Arten von 
A ktivkohle gegenüber Gasen. Die Verss. w urden  au sg efü h rt m it 3 verschied . A rten  üblicher 
H andelsholzkohle (I) u. 3 verschied. Sorten  A ktivkohle  (II). Als A dsorptionsgas diente 
C hlor in  einer K onz, von  1 % 0. Gewöhnliche I  h a t ein  sehr geringes A dsorptionsverm ögen 
(5— 6 m g Cl/20 g I). D as A dsorptionsverm ögen der II is t  u m gekehrt p ro p o rtio n a l ihrem  
Feuchtigkeitsgeh . u. ih re r K orngröße. D as A dsorptionsverm ögen der in  L u ft calcin ierten  
I erre ich t bzw. überste ig t das A dsorptionsverm ögen der II. Die einfache Calcinierung 
der I  e rh ö h t ih r  A dsorptionsverm ögen erheblich  u. m ach t sie wegen ih res geringen Preises 
bes. geeignet fü r G asschutzfilter in  S chutzräum en. (R ev. m ed. Chirurg. 53. 452-—65.1942.)

B a r z . 5910
Hack, Entnebelungsanlagen in  industriellen Arbeitsräum en. D as w irtschaftliche  Ent- 

nebelungssyst. b e ru h t auf d e r G rundlage d e r R au m lu fttro ck n u n g , v e rb u n d en  m it gleich
zeitiger L ufterneuerung . Um E n ts te h u n g  des N ebels zu v e rh in d e rn , m uß dem  R aum  so 
viel trockne , w arm e L u ft u n te r  zugfreier V erteilung zu g efü h rt w erden, daß  d e r Sä ttigungs
grad d er R au m lu ft n ich t u n te r  d en  T au p u n k t kom m en kan n . Die E ntnebelungsanlage 
is t  n u r w irksam , w enn das Sättigungsdefiz it d e r e ingeführten  tro ck n en  W arm lu ft genügt, 
um  den überschüssigen W asserdam pf aufzunehm en. G em einsam  m it d er B elüftung  muß 
fü r eine g ründliche u. sachgem äße E n tlü ftu n g  d er m it W . geschw ängerten  L u ft gesorgt 
werden d u rch  A nordnung von Saug- u. D ru ck lü fte rn . (C hem iker-Z tg. 6 8 . 6 2 — 63. 12/4.
1944. Besigheim  a. N .) Gr im m e . 5912

K. W. Jötten, D ie B ekäm pfung  der Silicose, besonders durch Leitstäube. E in  krit. 
L ite ra tu rb erich t. E inen  gewissen Erfolg zeitig ten  als L e its täu b e  neben  A l-M etall Bolus 
a lba , Ca(O H )2u. Gips. (A rbe itsschu tz  1944. III. 169— 72. 25 /10 . M ünster.) Gr im m e . 5912

H. E. Cox, Die Chemikalien in  Fabriken und ihre Reizm öglichkeit a u f die H aut. Vf. be
sp rich t eine große A nzahl chem . Substanzen, bei deren  V erarbeitung  die H a u t in M it
leidenschaft gezogen w ird. E s w erden die M öglichkeiten besprochen, d u rch  Gesetzgebung 
eine Abhilfe zu schaffen. (Proc. Roy. Soc. Med. 35. 27—33. Nov. 1941. London.)

B a e k t ic h . 5912
Louis Schwartz, Leon H. Warren und  Frederick H. Goldman, Schutzm ittel gegen Gift- 

sumach. Die Schutzcrem e gegen Giftsumach  b e s teh t aus H au tcrem e , der m an  10%  N atrium 
p e rb o ra t oder 2%  K aliu m p erjo d a t, beide fein gepu lvert, zusetz t. Die Creme b ie te t vollen 
Schutz gegen S u m ach ex trak t u. -b lä tte r. (Sei. A m erican 163.127. Sept. 1940. W ashington, 
D. C., U. S. Public H ealth  Service.) B a r z . 5912

Mearl Corp., New Y ork, N. Y ., ü b ert. von: Harry E. Mattin, B rooklyn, N. Y., und
G. M. Timpson, Plainfield, N. J . ,  V. S t. A., Luftrein igung . In  R äum en, deren  L u ft giftige 
Gase e n th ä lt, wird eine Lsg. v e rsp rüh t, die einerseits Na- oder Ca-Chlorite oder -Hypochlorite 
u. an d rerse its  Seife oder N etzm ittel, z. B. sulfonierten  L aurylalkohol oder M ischungen von 
K -, T riä thano l- u. M orpholin lauraten  en th ä lt, so d aß  beim  V erteilen  ein Schaum  en ts teh t, 
d er W ände u. Fußboden  bedeck t u. die Gase d u rch  O xydation , N eu tra lisa tio n  oder andre 
chem . R kk. unschädlich  m ach t. E in  Gem isch b e s teh t z. B. aus 62,5 g Schaum m ittel, 
125 g 10% ig. techn . NaC102-Lsg. u. 1250 ccm W asser. E s ist zw eckm äßig, den  pn-W ert 
solcher M ischungen m it HCl auf ca. 4 zu bringen. (A. P. 2 392 936 vom  2/7. 1942, ausg. 
15/1. 1946.) K a l i x . 5917

* Sandor Vajna, U ngarn, Staubentfernungsm ittel. H ygroskop. Stoffe, wie MgCl2, CaCL, 
usw ., w erden m it D esinfek tionsm itteln  wie N aF  u. K-Dinitrocresolat oder p-Dichlorbenzol 
gem ischt. (Ung. P. 128 897 ausg. 2 /1 .1942 .) K a l i x . 5921

Joseph Marie François Bouillon, Monaco, Nichtgefrierende Lösung fü r  C 02 entwickelnde 
Feuerlöschgeräte. D er sauren  Lsg. w ird ein Gem isch aus 70 (Teilen) NaCl u. 30 KCl zu
gesetz t. Die saure  Lsg. e n th ä lt als saure  Verb. z. B. AlCl3-H y d ra t oder ein  Gem isch von 
A l-Sulfa t, O xalsäure u. W einsäure, denen das Gem isch von NaCl u. KCl zugesetzt w ird. 
(F. P. 893 565 vom  6/1. 1943, ausg. 4/8. 1944.) F . MÜLLER. 5933
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Y. A norganische Industrie.
Tennessee Valley Authority, übert. von: Geo L. Frear, Sheffield, Ala., V. St. A.,

O xydation von Phosphor. Der in den Phosphat-R eduktionsofengasen im Gemisch m it CO 
vorhandene elem entare P  wird durch E rh itzen  auf 400—600° m it einem  0 2-Überschuß 
oxydiert, dessen Menge u. E inw irkungszeit so geregelt werden, daß gleichzeitig CO nur 
in geringer Menge zu C 0 2 oxydiert w ird, d am it es zu Heizzwecken verw endet werden 
kann  (3 Diagram m e). Bei Abgasen aus elektr. R eduktionsöfen m it 7—8 %  P  soll z. B. der
0 2-Ü berschuß 20—40% , bei Hochofengasen m it 0,7—0,8%  P  50— 100% betragen. Das 
T em peraturop tim um  liegt im ersten  Falle bei 400—500°, im le tz ten  Falle bei 450—550°. 
Die Tem p. wird p rak t. durch  Zumischen von zurückgeführten, P 20 5-freien Gasen oder 
von W asserdam pf geregelt. Die Ström ungsgeschwindigkeit des Gasgemisches durch die R e
aktionszone soll stündlich  350 cu.ft. auf 1 cu.ft. R aum  u. höchstens 2,5 lbs. elem entaren 
P  betragen . (A. P. 2 374 188 vom 30/12. 1940, ausg. 24/4. 1945.) KALIX. 6103

* M. M. Bykow, Ammoniumphosphate. E isenphosphate, wie V ivianit u. K ertschenit, 
behandelt m an m it einer Lsg. von N H 4-Sulfid oder -Polysulfid u. filtrie rt das Fe2S3 ab. 
(RUSS. P. 65 184, ausg. 31/8. 1945.) R o i c k . 6103

United States Vanadium Corp., übert. von: Blair Burwell, U ravan, Co., V. St. A., 
Herstellung von Vanadiumoxyd  in Flockenform . Das Oxyd wird geschmolzen u. in dünner 
Schicht auf eine gekühlte  M etallp latte  aufgegossen, von der es nach dem  E rsta rren  m ittels 
eines Schabers oder dgl. en tfe rn t u. in kleine Stückchen zerbrochen wird. Infolge Ver
m eidung von V erstaubungsverlusten bei der W eiterverarbeitung des Oxyds, z. B. zu 
F errovanadin , wird das V-Ausbringen gesteigert. A ußerdem  wird die H andhabung  des 
Oxyds erle ich tert, da der sonst entstehende S taub gesundheitsschädlich ist. (A. P. 2 298 464 
vom 11/4. 1940, ausg. 13/10. 1942.) GEISSLER. 6105

Gesellschaft für Elektrometallurgie Dr. Hans Gehm, D eutschland, Gewinnung von 
Vanadinsäure. Die bei der Auslaugung von vanadinhaltigen  Schlacken m it N aO H  e r
ha ltenen  Lsgg. werden auf 95° e rh itz t  u. zu konz. Lsgg. von M ineralsäuren zugesetzt, 
s ta t t  wie bisher um gekehrt die Säure zur vanad inhaltigen  Lauge zuzugeben. H ierdurch 
erh ä lt m an einen leichter filtrierbaren  Nd. als bei dem  früheren  Verf., außerdem  b leib t 
hierbei d a s P hosphat in  Lösung. Die R k. is t beendet, w enn d as Gemisch im L ite r ca.
2 —5 g freie Säure en th ä lt. Man verw endet dazu  vorzugsweise konz. H 2S 0 4. Das Verf. 
is t fü r alle norm alerw eise vorkom m enden Vanadinkonzz. m it einem  V erluste von nur 
0 ,3—0,4 g V im  L ite r Lauge durchführbar. (F. P. 901 094 vom 1 1 / 1 . 1944, ausg. 17/7. 
1945. D. Prior. 12/1. 1943.) KALIX. 6105

Hercules Powder Co., übert. von : Alfred L. Rummelsburg, W ilm ington, Del., V. St. A., 
Rückgewinnung von Borfluorid. Aus den bei der Synth . von K unstharzen  entstehenden 
R eaktionsgem ischen kann das als K a ta ly sa to r verw endete B F 3 wiedergewonnen werden, 
wenn m an sie zunächst m it W. e x trah ie rt u. dieser B F 3-Lsg. eine solche von M etallsalzen 
zusetz t, die in W. unlösl. Salze von H B F 4 b ildet, wobei eine m öglichst niedrige Temp. 
angew andt werden soll. H ierzu sind am besten  die Chloride, N itra te  u. Sulfate von K , 
R b u. Cs geeignet; günstig ist es, wenn m an bei der Ausfällung eine geringe Menge von 
H ydroxyden oder C arbonaten der genannten  Metalle zusetzt. Die ausgefällten Alkali- 
B orfluoride werden getrocknet u. m it 6  Mol B20 3 u. H 2S 0 4 im Ü berschuß zur Abspaltung 
von gasförmigem B F 3 behandelt. Die A usbeute ist fa st q u an tita tiv . (A. PP. 2 374 957 u. 
2 374 958 vom 13/2. 1942, ausg. 1/5. 1945.) K a l i x . 6107

Soc. Industrielle et Commerciale des Aciers, Frankreich , Herstellung von Borcarbid. 
Zur H erst. von C-freiem Borcarbid von gleichm äßiger K orngröße red. m an B orsäure
anhydrid  zunächst m it Mg, Ca oder A l-Pulver zu einem sauerstoffarm eren Gemisch von 
Boroxyden m it m indestens 70%  Borgehalt. Dieses w ird dann  in der üblichen W eise m it C 
in  B orcarbid um gew andelt, wobei nu r Tem pp. von 1400—2100° angew andt zu werden 
b rauchen. Bei diesen Tem pp. schm . Borcarbid noch nicht u. k ann  infolgedessen keinen C 
lösen. Die R ed. k ann  zugleich m it der C arburierung ausgeführt werden, wenn m an das 
B orsäureanhydrid  m it den berechneten Mengen von M etallen u. C m ischt u. auf Tem pp. 
über 1400° e rh itz t. Die R ed., die oft heftig verläuft, wird in  diesem Falle durch  die Ggw. 
von C gem ildert, bei ge trenn ter R ed. se tz t m an zu diesem Zwecke MgO als „V erdünnungs
m itte l“ fü r die Metalle zu, das bei Ggw. von C zu Mg red. werden u. das B orcarbid ver
unreinigen würde. (F. P. 896 823 vom 28/7. 1943, ausg. 5/3. 1945. D. Prior. 4/8. 1942.)

KALIX. 6107
Léon Frédéric Garnier, Frankreich, Herstellung von Calciumcarbid. Die Gewinnung 

von CaC2 erfolgt nach 3 verschied. R kk. in 3 getrenn ten  e lektr. Öfen. Zunächst wird in 
einem W iderstandsofen C 0 2 beliebiger H erkunft m it C zu CO red ., wobei dauernd ein 
schwaches V akuum  aufrech terhalten  wird, da  die R k. u n ter Volum enzunahm e erfolgt. 
Das so erhaltene CO wird durch  Einw . von E ntladungen  hochgespannter Ström e m it N2

104
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nach der Gleichung 2CO -f- N 2 =  2NO +  2C red ., u. zwar u n te r  D ruck, da  m it dieser 
R k. V olum enabnahm e verbunden  ist. D ieser C w ird in  einem  an  sich bek an n ten  e lektr. 
Ofen m it geringen A bänderungen in  b ek an n te r W eise m it CaO zu CaC2 um gesetzt, so daß 
sich die 3 R kk. in  folgende Gleichung zusam m enfassen lassen: 3 C 0 2 -f- 3 N 2 +  CaO =  
CaC2 +  6 NO +  CO. D as bei der 2. R k. als N ebenprod. en ts tehende  NO wird aufgefangen 
u. zur H erst. von H N 0 3 w eite rbenu tz t. Die verw endete App. w ird ausführlich  beschrieben,— 
4  A bbildungen. (F. P. 52 325; vom  30/12. 1941, ausg. 1/2. 1944. Zusatz zu F. P. 885 104.)

K a l i x . 6109
Aktivkohle-Union, V erw altungs-G es. m. b. H ., D eutschland, Gegen hohe Temperaturen  

widerstandsfähige Basenaustauschaktivkohle  e rh ä lt m an  dadurch , daß  m an A ktivkohle bei 
T em pp. u n te r  250° m it H 2S 0 4 oder Oleum  im  Gem isch m it einem  O xydationsm itte l, 
v o rte ilh aft H N 0 3, behandelt. Die H N 0 3 k an n  m an  d u rch  ih re  in W . lösl. Salze, durch 
N itrite  oder andere  wasserlösl. anorgan. O xydationsm itte l, wie Chrom säure oder Chro
m ate , ersetzen. Man k an n  auch  die A ktivkohle vorher m it dem  O x ydationsm itte l im prä
gnieren u. d ann  die H 2S 0 4 oder das Oleum allein auf die K ohle e inw irken lassen. — 
60 (kg) eineu.A ktivkohle t rä g t  m an  in 300 eines Säuregem isches ein, das zu 85 Teilen aus 
96% ig. H 2S 0 4 u . z u  15 Teilen aus 60% ig. H N O a b es teh t, e rh itz t 1  S tde. u n te r  R ühren 
auf 160— 170°, lä ß t e rk alten , t rä g t  das R eaktionsprod . in  W. ein, filtr ie rt, w äsch t zuerst 
m it W. u. d ann  m it einer N a2C 0 3-Lsg., bis das Prod. n eu tra l is t, u. tro ck n e t bei ca. 105°. 
Das A dsorptionsverm ögen fü r  CaO n im m t bei einer so behandelten  A ktivkohle  gegenüber 
einer n u r m it 20% ig. Oleum behandelten  K ohle um  50%  zu. — N ach  F . P. 900235 ver
fä h rt  m an in der W eise, daß  m an au f die A ktivkohle bei Tem pp. u n te r  250° S 0 3 in dam pf
förm iger Phase  einw irken läß t. Man k ann  so verfahren , daß  m an  die A ktivkohle in  Ggw. 
von 0 2 m it H 2S, S 0 2 oder anderen  S-Verbb. b ehandelt, die d u rch  O xydation  in  S 0 3 über
geführt w erden können. Z usätzlich können O xydationsm itte l, wie H N 0 3, N itra te , N itrite  
oder andere  anorgan. O xydationsm itte l, wie C hrom säure oder C hrom ate, gleichzeitig oder 
vor der B ehandlung m it S 0 3 oder seinen Gem ischen m itverw endet w erden. Die Reaktions- 
tem p. bei dem  gegebenenfalls im geschlossenen K reislauf du rch g efü h rten  Verf. k an n  durch 
Zufuhr von inerten  Gasen oder W asserdam pf en tsprechend  eingestellt w erden, um  eine 
zu heftige R k. zu verm eiden. (F. P. 900 234 u. 900 235 vom  30/11. 1943, ausg. 22/6. 1945.
D. P rio rr. 25/11. u. 26/11. 1942.) ROICX. 6109

Dr. Alexander Wacker, Ges. für Elektrochemische Industrie (E rfinder: Paul Ernst, 
Hans Scheidemandel, Mathias Thoma und  Hugo Zoeberlein), Gewinnung von wasserfreien 
Ätzalkalien  aus konzentrierten Lösungen. Die Lsgg. w erden in  B eh ältern  aus Stoffen ein
gedam pft, die von Ä tzalkalien  n ich t angegriffen w erden, z. B. solchen aus K ohle, Gra
p h it u. geschmolzener Magnesia. Die E indam pfgefäße sind in  E isen b eh älter eingehängt, 
die einen erheblich größeren R aum  einnehm en. D er Zw ischenraum  zwischen beiden Ge
fäßen  is t m it festen  Ä tzalkalien  ausgefüllt, die als W ärm eübertrager dienen. Auf diese 
W eise w ird die d irek te  Beheizung der E indam pfkessel verm ieden, d a  ih r  M aterial meist 
therm . u. m echan. wenig w iderstandsfähig  ist. D er Zufluß der konz. Lsg. erfo lg t kon
tinu ierlich  von oben, die A bleitung der geschm olzenen Ä tzalkalien  vom  B oden des Ge
fäßes aus durch  eine H ebevorrichtung. (F. P. 897 146 vom  12/12. 1942, ausg. 13/3. 1945.
D. Prior. 13/12. 1941.) KALIX. 6117

Warner & Co., Philadelph ia , ü bert. v on : Geo E. Walker, Paoli, P a ., V. S t. A., 
Trennung von C alcium - und  M agnesiumverbindungen. E in  M aterial, das Ca u. Mg neben
einander e n th ä lt, z. B. Dolom it, w ird zunächst in  M g(OH)2 (oder MgO) +  C a(O H )2 über
ge fü h rt u. das Gemisch in W. suspendiert. D ann w ird so lange H 2S eingeleitet, b is kein 
Gas m ehr abso rb iert wird u. der Ü berschuß en tw eich t. D ann ist das gesam te Ca in Ca(SH)2 
u. eine geringe Menge von Mg in M g(SH)2 übergeführt. Das le tz te re  w ird d u rch  E rh itzen  
d er Lsg. auf 75—80° zerstö rt, wobei C a(SH )2 noch n ich t zers. w ird. Die C a(SH )2-Lsg. wird 
vom M g(OH)2 ab filtrie rt u. das C a(SH )2 darin  durch  E in le iten  eines Gem isches von 
C 0 2 -)- N 2 m it 27— 35%  C 0 2 in C aC 03 um gew andelt. D er dabei entw eichende H 2S wird 
aufgefangen u. im Verf. w ieder verw endet. B eschreibung der A pp., 2 A bbildungen. (A. P. 
2 374 632 vom 29/10. 1942, ausg. 24/4 . 1945.) K a l i x . 6131

Dyckerhoff Portland-Zementwerke Akt.-Ges., D eutsch land , H erstellung von A lkali- 
aluminatlösungen. Die A uslaugung von C a-A lum inat, das in  de r üblichen W eise durch  
G lühen von B au x it oder anderen A l-haltigen Stoffen m it CaO e rh a lten  w orden is t, wird 
erheblich  erle ich tert, w enn sie in  Ggw. von T hiosu lfa t (I) au sgeführt w ird. In  den  m eisten 
F ällen  bedarf es keines besonderen Z usatzes von I, da  das A usgangsm aterial u. die zum 
G lühen verw endeten  K ohlen S en th a lten , d er zu Sulfiden red . w ird, die beim  Auslaugen 
in  Lsg. gehen. E s genügt d ann  ein kurzes E inb lasen  von L u ft, um  diesen in  I  zu verw andeln . 
Die A usfällung von A l(O H )3 aus der A lum inatlsg. m it C 0 2 d arf in  Ggw. von I n ich t voll
stän d ig  erfolgen, d a  d u rch  einen C 0 2-Ü berschuß auch  das le tz te re  zers. w ird. A ndrerseits 
k an n  durch  E in le iten  von C 0 2 beim  A rbeiten  im K reislaufverf. der I-G eh. der Lsg. ge
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regelt w erden, d am it sich darin  n ich t zuviel I  an häuft. In  diesem Falle le ite t m an so lange 
C 0 2 e in , bis eine genügende Menge I  zers. is t, wobei Sulfite u. aus diesen Sulfa te  e n t
stehen . Die le tz te ren  w erden nach dem  im  F . P . 906 266 (s. vorst. Ref.) beschriebenen 
Verf. e n tfe rn t. (F. P. 906 267 vom  3/8. 1944, ausg. 28/12. 1945. D. P rior. 25/10. 1943.)

K a l i x . 6135
National Lead Co., New York, übert. von: Francis I. Williams, P o rt W ashington, 

N Y .,  V. S t. A., Herstellung von B arium alum inat. 700 Ibs. B ary t (97,8%  B a S 0 4, 0 ,1%  
A120 3, 0 ,9%  F e 20 3 u. 1 ,2 %  S i0 2) von einer K orngröße, daß  15%  auf dem  325-Maschensieb 
Zurückbleiben, w erden m it 160 lb s.B au x it [63,0 (Gewichtsteile) A120 3, 8,7 S i0 2 u. 2,3 F e 20 3] 
(K orngröße 2 %  R ückstand auf dem 1 0 0 -Maschensieb) gem ischt u. m it W. zu einem  Brei 
an gerührt. Die Mischung w ird dann  in  ein R ührgefäß  eingebracht u. 4 S tdn. gerührt. 
Die M. w ird getrocknet, u. 100 lbs. werden in einen kleinen m it ö l  beheizten  Drehofen 
gebrach t, der m it einem noch Al20 3-haltigen feuerfesten M aterial ausgekleidet ist. Der 
Ofen w ird u n te r  O xydation erh itz t, in  U m drehung gebracht. In  ca. 3%  S tdn. is t  eine 
Tem p. von 1500° erreicht. N ach l s td .  E rh itzen  bei dieser Tem p. wird bei gleicher Tem p. 
1  Stde. reduzierend erh itzt. Man e rh ä lt ein  P rod. aus 3,0%  B a S 0 4, 3 ,8%  S i0 2, 21,8%  AI20 3 
u. 71,4%  BaO. Je  nach Auswahl der Anteile von B ary t u. B au x it werden Prodd. h e r
gestellt, die ein V erhältnis von BaO : A120 3 =  1 : 1  bis 6  : 1  aufweisen. (A. P. 2 375 715 
vom  24/10. 1941, ausg. 8/5. 1945.) B e W E E SD O B F . 6135

Aktieselskapet Norsk Aluminium Co., übert. von: Magnus Hafstad, Norwegen, H er
stellung von C alciumaluminat aus Alum inium silicaten . Zur Gewinnung eines Ca-Alum inates, 
das leicht auf Al(OH )3 v e rarb e ite t werden kann , aus Fe-arm en A l-Silicaten, wie Labro- 
dorit u. A ndalusit, auf e lektro therm . W ege e rh itz t m an das A usgangsm aterial m it K oks 
u. einem aus CaO, S i0 2 u. Fe20 3 bestehenden F lußm itte l. Das letz te re  h a t  z. B. folgende 
Z us.: 975 kg K alkstein , 10 kg L abradorit, 300 kg E isenerz u. 130 kg Koks. Die B estan d 
teile werden bis zu einer K orngröße von 3—5 mm zerkleinert, zusam m engeschm olzen 
u. 850 kg des Gemisches im  E lektroofen  m it 450 kg L abradorit von ca. 5 m m  Durchm esser 
u. 75 kg  K oks erh itz t. Man e rh ä lt dabei 1 1  C a-A lum inatschlacke m it 58%  CaO, 14,4%  
A120 3, 25,3%  S i0 2, 1 ,1 %  MgO, 0,9%  F e 20 3, 0 ,5%  T i0 2 u. 0 ,3%  CaS u. 210 kg Roheisen 
m it 4,6%  C, 1 %  Si, 1 ,7%  Ti +  Mn -f- V, 0,003%  P  u. Spuren von S u . a. E lem enten  bei 
einem Strom verbrauch  von 1100 kW h fü r die Gewinnung von 1 1  Schlacke. (F. P. 
900 624 vom  25/9. 1943, ausg. 4/7. 1945. Norw. P rior. 10/3. 1942.) KALIX. 6135

Dyckerhoff Portland-Zementwerke Akt.-Ges., D eutschland, Entfernung von Schwefel
verbindungen aus Alum inatlösungen. Die aus B au x it u. a . A l-haltigen M aterialien ge
wonnenen A lum inatlsgg. en th a lten  m eist e tw as Sulfat-S , der aus dem R ohm ateria l oder 
der zur V erarbeitung ben u tz ten  K ohle h e rrü h rt u. haup tsäch lich  w ährend der F iltra tio n  
in  Form  von 3 C aS 04-3 CaO ■ A120 3 oder C aS04• 3 CaO ■ A120 3 ausfällt, w odurch das F ilte r 
ve rk ru ste t u. Al verlorengeht. Z ur Verm eidung der A nreicherung von Sulfaten  in  den 
A lum inatlsgg. beim  kontinuierlichen Verf. läß t m an  sie durch  den unlösl. A uslaugungs
rückstand  absorbieren, was am einfachsten durch  E rhöhung  der A lk a litä t der Lsgg. 
e rre ich t werden kann . W enn z. B. zur A uslaugung einer feingem ahlenen Schlacke m it 
14,3%  A120 3, 56,0 CaO, 23,3 S i0 2, 5,4 Fe20 3, 0,3 S 0 3 u. 0,2 S die berechnete Menge von 
5 g N a 2CÖ3 auf 1  L iter Lsg. von 50° verw endet, so e n th ä lt die A lum inatlsg. 610 mg S 0 3 
im  L ite r; ex trah ie rt m an jedoch m it 5,2 g N a2C 0 3 im  L ite r, so verbleiben in  der Lsg. nu r 
90 m g S 0 3 im  L iter. (F. P. 906 266 vom 3/8. 1944, ausg. 28/12. 1945. D. P rio r. 22/10.
1943.) K a l i x . 6135

Charlotte Chemical Laboratories Inc., übert. von: Thomas C. Oliver, Jackson  H eights, 
N. Y ., Ralph D. Long und Leo H. Crosson, C harlotte, N. C., V. St. A., H erstellung von 
Ferrochlorid. Aus Abfall-Ferrosulfatlsgg. wird F e S 0 4 ■ 7 H 20  ausk ryst. u. davon eine nahezu 
g esa tt. Lsg. hergestellt, die je nach  der Menge der anhaftenden  Säure einen pn-W ert von 
1 —3 h a t. H ierzu g ib t m an eine fast gesätt. Lsg. eines E rdalkalichlorids, vorzugsweise eine 
solche von CaCl2 bei 70°. Das ausfallende C aS0 4 w ird ab filtrie rt u. die FeCl2-Lsg. ein
gedam pft. Sie kann  auch, nachdem  sie etw as konz..w orden ist, m it Cl2 zu FeCl3 oxydiert 
w erden. (A. P. 2 374453 vom 27/3. 1941, ausg. 24/4. 1945.) K a l i x . 6141

TI. Silioatchem ie. B austoffe.
W. A. Deringer, Verhalten einiger gebräuchlicher Eisensorten in  bezug a u f Emaillierung. 

Sieben verschied. E isensorten  werden nach  dem Sandstrah len  em ailliert (zum Teil m it 
G rundem ail) u. auf ty p . Em aillierfehler geprüft (Aufkochen, Blasenbldg., Fischschuppen). 
Die B efunde zeigen, daß  eine enge Beziehung zwischen dem  Verh. gegen H 2 u. den  Em ail- 
lierungseigg. der E isensorten  besteh t. Diese Beziehung lä ß t sich am  besten  auf G rund 
des D iffusionsvorganges des a tom aren  H  erklären  u. w ird in  keiner W eise d u rch  den 
Gesam tkohlenstoffgeh. oder durch  S tabilisierung des C d u rch  C arbidbldg., außer Eisen- 
carbid , beeinflußt. Die zugesetzten m etall. E lem ente (Ti u. in  noch w irksam erer Weise

10 4*
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Cr) verm indern  d ieiD iffusionsfähigkeit des H 2 d u rch  S tah l au f zweierlei W eise: 1. indem  
sie eine vergiftende oder a n tik a ta ly t.  W rkg. au f d ie W asserstoffdiffusion ausüben  u. 2 . in 
dem  sie die L ücken in  dem  K ry s ta l lg i t te r  „v ersto p fen “  u. d ad u rch  d as M etall gegen 
D iffusion von a tom arem  H  u ndurch lässig  m achen. ( J .  Am er. ceram . Soc. 29. 332— 40. 
1/11 .1946. M ilwaukee, W is., A. O. Sm ith  Corp.) HENTSCHEL. 6174

Don S. Wolford und Glenn E. Selby, D ie versteifende W irkung des E m ails a u f  E isen
blech. I. u . I I .  M itt. E s w erden P rü fm ethoden  beschrieben, nach  denen die Biege-, Zug- 
u. D ruckfestigkeit des E m ails (m it G rundierung) u. des E isens bei em aillierten  flachen 
B lechen g e tren n t b estim m t w erden kann . Die B iegeunterss. w urden  an  em aillierten  E isen 
blechen von 0,016—0,050 in . S tä rk e  u. bei E m ailsch ich td icken  von 0,004—0,025 in. 
vorgenom m en u. die V erhältn isse zw ischen Biege-, Zug- u. D ru ckfestigke it auf S ta n d ard 
eisenblech von 0,016 in . bezogen. F ü r  die Messung d er Zerreiß- u. A bblä tte rungsspannung  
des E m ails w urden  D rah tsp an n v o rr. b e n u tz t, u. d ie  R ißbldg. w urde  d u rch  die W ider
s tan d sän d eru n g  einer in  d ie R isse eindringenden  Salzlsg. e rm itte lt. A uch zu r Unters, 
über den  E infl. des E m ails au f das B iegeverh. von  W ellblech w urden  P rü fu n g en  vor
genom m en. F ern er w urden  F orm eln  abgeleite t, um  die Eigg. des zw eischichtigen M aterials 
m it g leichstarkem  E m ailüberzug  au f beiden S eiten  des E isenbleches zu überprüfen  u. 
d ie  w ich tigsten  Zahlenw erte tab e lla r. zusam m engestellt. D ie W erte  des E la s tiz itä ts 
m oduls fü r  E m ail auf E isen  liegen niedriger als d ie L ite ra tu rw e rte  fü r das E m ail, w ahr
schein lich  wegen d er im  au fg ebrann ten  E m ail s te ts  v o rhandenen  M ikrohohlräum e. F ü r 
d as E isenblech von 0,016 in . S tärke  m it einer 0,025 in. d icken  E m ailsch ich t betrug 
d ie  Z unahm e d er S te ifigkeit u. d er B iegefestigkeit 1500 bzw. 500% . E ine  E m ailschicht 
von 0,009 in . (wie sie bei m anchen Zwecken üblich  ist) e rh ö h t diese E igg. auf 190 bzw. 
150% . Die E rhöhung  d er S teifigkeit u. der B iegefestigkeit fü r W ellblech ergab sich in 
d iesen  U nterss. zu 5— 7%  bzw. 9—27% , u. die so experim en tell b e stim m ten  Beziehungen 
d ieser m echan. E igg. fü r flaches u. W ellblech stehen  in  g u te r  Ü bereinstim m ung  m it den 
th eo re t. e rm itte lten . Die als V erhältn is d e r G esam tdicke zu r D icke des E isenbleches ein
g efü h rte  K ennzahl R  is t  zur S te ifigkeit, dem  B iegem om ent u. dem  G ew icht d e r flachen 
B leche in  d e r d r itte n  bzw. zw eiten u. e rs ten  Po tenz  u m g ek eh rt p ro p o rtio n a l. F ü r  den 
S teifheitsgrad  u. d ie B iegefestigkeit w erden F orm eln  u. K u rv en  m itg e te ilt, um  diese 
K ennw erte  schnell fü r  flaches em ailliertes E isenblech u. W ellblech e rm itte ln  zu können, 
desgleichen fü r  das G ew icht des E isenbleches. Obwohl som it d er E in fl. des E m ailüberzugs 
au f die Festigkeitsw erte  des Bleches rech t b edeu tend  sein k an n , is t  d a rau f hinzuweisen, 
d aß  p ra k t. die  Dicke de r E m ailsch ich t begrenzt is t, weil sie zum  A b b lä tte rn  neig t, u. weil 
d ie  G egenstände sich beim  B rennen sonst leich t verziehen. ( J .  Am er. ceram . Soc. 29. 162 
bis 175. 1/6. 1946. M iddletown, O., A m erican R olling Mill Co.) HENTSCHEL. 6174 

F. V. Tooley und  R. L. Tiede, E in flu ß  der M ischzeit und  Korngröße der Gemenge 
a u f die Homogenität von Soda-K alk-S ilica tg läsern . Vf. berich ten  über L aboratorium svers., 
d ie  zeigen, d a ß  die M ischzeit des Gemenges n u r wenig E infl. auf die H o m ogen itä t des 
Glases h a t,  d aß  diese jedoch bei V erkleinerung d er K orngrößen  des Gem enges besser wird. 
Schm elzen im  geneig ten  d reh b aren  Tiegel h a tte n  nach  4 S tdn . eine bessere H om ogenität 
als solche im  stehenden  Tiegel nach  8  S tunden . ( J .  Am er. ceram . Soc. 29. 197—99. 
1 /7 .1 9 4 6 .) K ü h n e b t . 6210

Louis Navias und R. L. Green, D ielektrische Eigenschaften des Glases gegenüber ultra
hohen Frequenzen und  ihre Beziehung zur Zusam m ensetzung der Gläser. Um  die G rundlagen 
zu schaffen fü r  die E n tw . von G läsern m it geringen d ie lek tr. V erlusten , g u te r  ehem. 
W iderstandsfestigke it u. A usdehnungskoeff., die eine einw andfreie G las-M etall-V erb. 
erm öglichen, haben  Vff. Verss. m it 10- u. 3 cm -W ellen d u rch g efü h rt u. d ie E rgebnisse 
m it d e r Zus. d er u n tersu ch ten  104 G lassorten  in  B eziehung gesetz t. Sie ste llen  fest, daß 
das feste u. kon tinu ierliche N etzw erk  d e r S i0 2- u. de r B 20 3-G läser fü r Z entim eterw ellen 
re la tiv  durchlässig  is t. A lkali-Ionen in  den  G läsern veru rsachen  hohe d ie lek tr. V e rlu ste ; 
a llerd ings geben G läser m it m ehreren  A lkalien geringere V erluste als solche m it n u r einem . 
Viel geringere A bsorption bew irken alkal. E rd en  u. B lei, jedoch  zeigen au ch  G läser m it 
BaO u. PbO  hohe V erluste, die ab er in  Ggw. von A lkali-Ionen  v e rrin g e rt w erden. ( J . 
A m er. ceram . Soc. 29. 267—76. 1 /10 .1946 .) K Ü h n e b t . 6210

S. L. Meyers, Die chemische Zusammensetzung und W asserem pfindlichkeit von Zementen 
fü r  Erdölbohrlöcher. E s wird die W asserem pfindlichkeit von Z em enten bei k o n stan te r 
K a lk sä ttig u n g  K  =  0,98 nach der Form el von L e a  u . P a b k e b  K  =  100 x  CaO/ 
(2 ,8  S i0 2 + 1 ,1 8  Al2O3 +  0,65 F e 20 3) in A bhängigkeit vom  SiOä-Modul (S i0 2/A l20 3—F e 20 3) 
u. vom  Al20 3/F e 20 3-V erhältn is u n tersu ch t u. in  D iagram m en dargeste llt. Z em ente m it 
m ittle ren  Moduli b inden  im G egensatz zu Zem enten  m it ex trem en  Moduli langsam  ab. 
H ocheisenhaltige Z em ente sind w asserem pfindlicher als die A l-Zem ente. — Lsgg. von 
0 ,5%  A1C13 oder 3 ,5%  CaCl2 setzen die W asserem pfindlichkeit h erab , dagegen sind 0,5 
b is l ,5 % ig . CaCl2-Lsgg. ungünstig . — F ü r  p ra k t. Zwecke m ü ß ten  noch die V erhältn isse
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u n te r  höheren D rücken u. Tem pp., wie sie in B ohrlöchern au ftre ten , u n tersu ch t w erden. 
(P e tro l. E ngr. 10. 100. 102— 103. Sept. 1939.) LECKE. 6230

R. T. Vanderbilt Co., Ine., New Y ork, ü bert. von: Ira E. Sproat, W estport, Conn., 
V. St. A., Keramische Körper. E s werden Zuss. verw endet, die neben den üblichen keram . 
B estand teilen  eine Mischung von Pyrophyllit, der Serizit beigem ischt ist, u. B rucit 
en th a lten . Die günstigsten  R esu lta te  werden m it einer Zus. aus 65%  P y rophy llit, der ca. 
1,8— 2%  Serizit en th ä lt, u. 35%  B rucit erhalten . Die Stoffe finden in einer K orngröße 
von ca. 325 M aschen-Sieb Verwendung. So werden fü r Mauerziegel Mischungen aus 16 bis 
40%  d er günstigsten  Pyrophyllit—B rucit-Zus., 10—20%  F lin t, 2—6 %  Feldspat, 25—32%  
Ton (ball-clay), 23—26%  Kaolin fertiggestellt. Zur H erst. von elektr. Porzellan, Fußboden
p la tten , san itä ren  Porzellangegenständen b en u tz t m an Mischungen aus 17%  F lin t, 
15%  F e ld sp a t, 9 %  Ton (ball-clay), 34%  K aolin u. 25%  B ru c it-P y ro p h y llit oder 24%  F eld 
spa t, 16%  Ton (ball-clay), 30%  K aolin u. 30%  B ru c it-P yrophy llit. Die Mischungen 
w erden durch  Gießen, Trockenpressung oder W alzen geform t u. die Form linge in üblicher 
W eise geb rann t. Die hergestellten K örper weisen eine niedrige W ärm eausdehnung, hohen 
W iderstand gegen H itzestöße u . plötzliche A bkühlung u. verbesserte  Festigkeit auf. 
(A. P. 2 380 198 vom 2 / 1 1 . 1943, ausg. 10/7. 1945.) B e w e b s d o b f . 6223

Soe. Industrielle et Commereiale des Aciers, Frankreich , Herstellung feuerfester Steine. 
Die W iderstandsfähigkeit der im H a u p tp a ten t beschriebenen feuerfesten Steine aus Quarz 
u. Tonerde vom T ypus der C ham ottesteine wird gegenüber fl. S tahl bedeutend  e rhöh t, 
wenn m an der M. Ferrosilicium, S ilic ium  oder C alcium -Silicium  zusetz t. Man verw endet 
hierzu z. B. Ferrosilicium  m it m indestens 90%  Si in  Mengen von 10%  der Steinm asse. 
Zur E rsparung  des Z usatzm ateria ls können ferner die Steine so gepreß t w erden, daß  nur 
die eine Seite, die m it dem fl. S tah l in B erührung  kom m t, aus M aterial m it Zusatz an  Si- 
oder Si-Legierungen b esteh t. (F. P. 53390 vom 10/3. 1944, ausg. 17/10. 1945. D. P rio r. 
13/3. 1943. Zusatz zu F. P. 897 389.) K a l i x . 6223

* British Thomson-Houston Co. Ltd., Herstellung von Glimmertafeln. Die einzelnen 
G lim m erteilchen w erden m it einer Lsg. behandelt, die als B indem ittel einen Polyvinylester 
u. ein A lkydharz  en th ä lt. Die G lim m erplättehen werden nun aufeinander gelegt u. in  einer 
Presse so hoch erh itz t, daß  das B indem ittel h ä rte t. Man e rhält eine unlösl., n ichtschm elz
bare  G lim m erplatte . (E. P. 558 136, ausg. 22/12. 1943.) SCHWECHTEN. 6225

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Verzögerung des Festwerdens von Gips. 
Schon geringe Mengen von N itrilotriessigsäure, von analogen, in  W. lösl. Säuren oder von 
wasserlösl. Salzen dieser Säuren verzögern das Festw erden von Gips. Die Z usätze können 
dem  G ips nach dem  B rennen, sogar bei hohen Tem pp., z. B. um  180°, oder dem  zum  A n
rü h ren  dienenden W. zugegeben werden. — R ü h rt m an 1500 Teile Gips m it 1000 W. u.
1  der un ten  angeführten  Z usatzm ittel an, so b e träg t die zur V erarbeitung  zur V erfügung 
stehende Z eit: beim  nitrilotriessigsaurem  N a 82 Min., beim  n itrilo trip rop ionsauren  N a 62 
Min., beim  N a-A cetat 16 Min., bei A lbum inspaltungsprodd. 40 Min. u. beim  bernsteinsauren  
N a 40 M inuten. (F. P. 892 975 vom 30/3. 1943, ausg. 25/5. 1944. D. Prior. 17/2. 1941.)

ROICK. 6235
Johns-Manville Corp., New York, N. Y., übert. von: Manuel R. Ximenez, Plainfield, 

N . J . ,  V. St. A., Hartmachen der Oberfläche von Mineralwolle. Man im prägniert dünnes 
A sbestpapier m it n ich t m ehr als 25%  eines h ä rtb a ren , m it T rito ly lphosphat plastifizierten 
Phenolharzes in Form  einer Lsg. u . k leb t nach dem  Trocknen das in m ehrere Lagen ge
sch ich tete  u. un ter Druck u. H itze gehärtete  Pap ier m it Hilfe von Caseinleim oder K lebe
m itte ln ' aus Celluloseäther- oder Alkydharzem ulsionen auf Mineralwolle. Die h a rte  Ober
fläche des erhaltenen  Wärmeisolators kann noch m it Farbe, Firnis oder Lackem ail überzogen 
w erden. (A. P. 2 393 947 vom  4/8. 1942-, ausg. 29/1. 1946.) H a x s  HOFFMANS. 6237 

Hercules Powder Co., ü bert. von : Robert W. Lawrenee, W ilm ington, Del., V. S t. A., 
W ärmeisolierendes Material. Um die D ruckfestigkeit kornförm iger poriger organ. Stoffe, 
wie z .B .  K ork  u. Bagasse, sowie ihre Fließfähigkeit zu erhöhen, werden die auf — 1 2 +  
100 M aschen gesiebten Rohstoffe gegebenenfalls nach vorangehender T rocknung m it 
einem d urch  H itze hä rtb a ren  K unstharzüberzug versehen, der 25—40%  des Gewichts 
der organ. Isolierstoffe ausm achen soll. In  Frage kom m en H arnstoff- oder Phenolform 
aldehydharze , die n ach  dem A ufsprühen auf den Isolierstoff polym erisiert werden. (A. P.
2  3 75  0 08  v om  19/9. 1942, a u sg . 1/5. 1945.) H a n s  HOFFMANN. 6237

VII. A grikulturchem ie. Schädlingsbekäm pfung.
K. Scharrer, Wesen und Probleme der neuzeitlichen Düngung. D er m ikrobielle A bbau 

d e r organ. Substanz läß t den D auer- u. N ährhum us en tstehen . B raunhum insäuren  haben  
Schutzkolloid Wirkung. Die N -haltigen u. m it Ca g esä tt. G rauhum insäuren  verbinden sich
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m it den  Tonkom plexen u. erhöhen  d ie S o rp tio n sk ap az itä t u. G arebldg. des Bodens. 
O rgan. D ünger m üssen re ich  an  D auerhum us sein, vor allem  viel G rauhum insäuren , die 
d u rch  C a-Zusatz e rh a lten  w erden. — E in e  geregelte  K alkdüngung  v e rh in d e rt d as A uftreten  
des A l-Ions im  B oden u. die Festlegung  des g ed ü n g ten  P 2C>5 in  Form  von A 1P04. V er
m ehrung  d e r organ. u. E rh a ltu n g  de r anorgan . Bodenkolloide als S o rp tio n sträg er fü r 
P flanzennährsto ffe  sind  neuzeitliche G esich tspunkte . Die W rkg. d er K a t-  u. Anionen des 
b e treffenden  Düngesalzes auf d ie Pflanze bzw. au f den  B oden is t  zu berücksichtigen. 
N a-Ion  drosselt d ie W asserergiebigkeit u. e rh ö h t den  k r it. W assergeh. des B odens; Ca-Ion 
w irk t um gekehrt. K -Io n  fö rd ert d ie W asseraufnahm e u. se tz t d ie T ran sp ira tio n  herab. 
C l-Ion h a t ähnliche E igenschaften . D as h y drophobe  S 0 4-Ion h em m t d ie W asseraufnahm e 
u. fö rd e rt d ie T ran sp ira tio n  d er P flanzen  Diese T atsachen  sind  w ichtig  fü r  die Be
käm pfung  de r D ürreerscheinungen. (C hem iker-Z tg. 6 8 .7 5 —78. 17/5. 1944. Giessen, U niv., 
A griku ltu rchem . In s t.)  HAN N EM AN N . 6304

D. Donald Sherman und Charles K. Fujimoto, E in flu ß  von K alkung, Vertilgungs- und 
Abdeckm itteln a u f  die Löslichkeit von M angan in  H aw aii-Böden. K alkung  verm in d erte  das 
austau sch b are  Mn, u. zw ar auf Vs bei A nw endung von 2 t  C a-H y d ra t/ac re . A bdeckm ittel 
ern ied rig te  die O berflächentem p. u. e rh ie lt die F eu ch tig k e it des B odens u. verm inderte  
au stauschbares Mn auf ca. Vs- A uftrag  von  2 t  K alk  sowie A bdecken se tz te  das au stau sch 
bare  Mn auf ca. Vw herab . A nw endung von C hlorpikrin  u. V ertilg u n g sm ittc ln  (z. B. D '.D '- 
M ischung) b ew irk te  keine H erabsetzung  des au stau sch b aren  Mn u. e rh ö h te  d as au stau sch 
fä h ig e  Fe. E rn te e rträ g e  e rhöhten  sich m it abnehm endem  Geh. des B odens a n  au stau sch 
barem  Mn. (Proc. Soil Sei. Soc. A m erica 11. 206— 10. 1946. H onolulu , U niv. of H aw aii, 
H aw aii Agric. E xp . S ta t.)  S C H E IE E L E . 6304

M. E. Weeks und Alice Walters, Der E in flu ß  der Phosphordüngung a u f  die chemische 
Zusam m ensetzung und Phosphorform en in  reifen M aisp flanzen . Auf m äßig saurem  Boden 
gezogener Mais w urde u n te rsu ch t auf anorgan . u. G esam t-P  (d u rch  H eißw asserex trak tion ), 
ano rgan ., lösl. organ. (h au p tsäch lich  P h y tin )  u . unlösl. organ. (N ucleinsäure, Nucleo- 
p ro teine) A nteile  (du rch  E x tra k tio n  m it 0 ,5 n  HCl) sowie au f L ip o id -P  (d u rch  E x tra k tio n  
m it A e.-A . 2 :8 ) .  R e su lta te : Die Zus. d er K ö rn er v a riie rte  w eniger als die d e r  übrigen 
P flan zen b estan d teile , doch schw ank t d e r P-G eh. je  nach  d er D üngung zw ischen 10 u. 55% . 
D er M ineralgeh. be ider P flanzenbestand teile  w ar ohne D üngung v ielfach  höher als bei 
D üngung. (Proc. Soil Sei. Soc. A m erica 11. 189—94. 1946. L ex ing ton , K y ., Agric. Exp. 
S ta t.)  S C H E IF E L E . 6308

B .P . Strogonow und  L. A. Osstapenko, Der E in flu ß  einer Bodenubersalzung a u f  den 
Sticksto ffum satz der B aum w ollpflanze. Bei zu hohem  Salzgeh. des B odens w ird die N -V er
sorgung d er B aum w ollpflanze w ahrscheinlich  n ich t b e e in trä c h tig t;  die  Salze w irken in 
e rs te r  L inie auf d ie  W achstum sprozesse des sich  entw ickelnden  O rganism us. E inen  bes. 
ungünstigen  E infl. h a t eine hohe K onz, leich t lösl. Salze im  B oden auf d ie Periode der
Quellung u. K eim ung d e r S am en; die S aa t geh t sch lech t auf u. die sich  entw ickelnden
Pflänzchen m achen e inen  w elken E in d ru ck . In  d e r V egeta tionsperiode w ird  d e r in  die 
Organe d e r Pflanze gelangende N n ich t vo llständ ig  au sg en u tz t. Infolge d e r d u rch  die 
Salze bew irk ten  U nterd rückung  de r W achstum sprozesse geh t das E in tre te n  von N schnel
ler vor sich  als seine V erw endung bei den sy n th e t. Prozessen, w as d u rch  d ie e iner Salz
gehaltsteigerung  im  Boden parallellaufende E rhöhung  des N -G eh. d e r  T rockensubstanz 
bewiesen w ird. F ü r  diese A nschauung sprechen au ch  U nterss. von SCHM ALFUSS (Phyto- 
patho l. Z. 3 . [1932.]), d e r an  K alim angelpflanzen infolge d e r U n te rd rü ck u n g  des 
W ach stu m s d er T riebe im  Vgl. z u d em  d er W urzeln eine Z unahm e des N -G eh. beobach tete. 
— E ine M öglichkeit, die schädigende W rkg. s ta rk  sa lzha ltiger B öden au f den  keim enden 
Sam en teilweise zu kom pensieren, sieh t Vf. in  d e r Z uführung  von Spurenelem en ten , die 
die W achstum sprozesse stim ulieren . — A usgew achsene B lä tte r  absorb ieren  m ehr N u. 
sy n th e tisie ren  in  höherem  Maße E iw eißverbb . als junge, w as d a d u rch  e rk lä r t  w erden kann , 
d aß  e rstere  d ie Quelle d e r N -V erbb. fü r die jungen  w achsenden P flanzen teile  sind. 
D er in  m ineral. Form  in  die ausgew achsenen B lä tte r  gelangende N e rle id e t d o r t  prim . 
U m w andlungen u. t r i t t  in organ. Form  in  d ie  jungen  T riebe ein. Beim  Ü bergang der 
B aum w olle in  d ie rep roduk tive  Phase nehm en die neu en ts teh en d en  fruch tb ildenden  
Organe die N -S ubstanzen  d er un teren  B lä tte r  ebenfalls in ten s iv  auf, w odurch  letz tere  
geschw ächt w erden. (Tpygbi HucTMTyTa <Dh3Hojio™h PacTeHHü hmohh K. A. TiiMiip- 
H3eß a  [Arb. T im irjasew  In s t. Pflanzenphysiol.] 4 . 56—67. 1946. M oskau, T im irjasew - 
In s t .  fü r Pflanzenphysio l. d er A kad . d e r W iss. d e r U dS SR .) v. P e z o l d .  6308

W. L. Browzyna, D er E in flu ß  der Bodenübersalzung a u f die S tru k tu r der B lä tter der 
Baum w ollp flanze. W elkheit u. Zw erghaftigkeit d e r  B aum w ollpflanzen bei zu hohem  Salz
geh. des Bodens sind  die Folgen de r V eränderung  d er W achstum sprozesse d e r einzelnen 
Zellen. F in d e t die F orm ierung  der O rgane u n te r  diesen B edingungen s t a t t ,  so w ird die 
Teilung de r Zellen s tä rk e r  u n te rd rü c k t als ih r  G rößenw achstum . D a die A usm aße d e r
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O rgane, bes. der B lä tte r , h au p tsäch lich  von d er A nzahl d e r in  ihnen  en th a lten en  Zellen 
abhängen , sind die B lä tte r  von Baum w ollpflanzen, die in  Böden m it zu hohem  Salzgeh. 
w achsen, k leiner, jedoch d icker u. suk k u len te r als die von n . Pflanzen. (T p y g ti MucTHTyra 
# H 3 HOJiorHH PacT em iä  HMeHH K. A. TiiMiipfisep.a [Arb. T im irjasew  In s t. P flanzen
physiol.] 4. 243— 51. 1946. M oskau, T im irjasew -Inst. fü r Pflanzenphysiol. d e r  A k a d .d e r  
W iss. d e r U dS SR .) v. P e z o l d . 6308

A. F . Parker-Rhodes, Untersuchungen über den M echanismus fungicider Wirkung. 
V. M itt. Nichtmetall- und Natriumdithiocarbaminsäurederivate. (IV . vgl. C. 1943. I I .  1493.) 
Die Verss. w urden u n te r  Verwendung von M aerosporium  sarcinaeform e als T estpilz m it 
den  verschiedensten  D ith iocarbam aten  ausgeführt. E s w urde festgeste llt, daß a) die 
D ith iocarbam ate  durch  die Sporen m ehr oder weniger in  Am ine u. CS2 gespalten  w erden, 
welche beide tox . w irken ; b) die Amine w erden n u r in  kom bin ierte r Form , en tw eder m it 
D ith io ca rb am at oder (wahrscheinlicher) als E ste r  ab so rb iert; c) CS2 w irk t d u rch  V erm itt
lung von T h io carb o n a t; d) T h iuram sulfide  w irken d u rch  w echselseitige Zers, von Carb- 
am a ten , wobei die Monosulfide s tä rk e r zers. w erden als die Disulfide. Dem gebildeten  
CS2 is t  d er größte A nteil an  d er fungiciden W rkg. zuzuschreiben. (Ann. appl. Biol. 30. 
170—79. Aug. 1943. B ristol.) G e i m m e . 6312

Je. F. Beresowa, Bakterielle Methode der B ekäm pfung von P ilzerkrankungen land
wirtschaftlicher P flanzen. 1. M itt. D ie Bakterisation der Sam en als Methode zur B ekäm pfung  
bei Flachskrankheiten. Der A ntagonism us einiger B akterien  gegen die Pilze, die verschied. 
E rkrankungen  bei F lachs verursachen — in  e rste r Linie F usarium  lini, Fungus sterilis 
u. Colletotrichum  lin i — w ird zu ih re r  Bekäm pfung ausgenu tz t. Die F lachssam en werden 
zu diesem Zwecke m it m yko ly t. B akterien  in fiz iert. Im  L aboratorium svers. gelingt es 
auf diese W eise, den Befall m it Pilzen bis auf 80%  einzudäm m en. Bei der A ussaat im  Felde 
k ann  die E rn te  um  10—12%  erh ö h t w erden. Die In fek tion  de r Sam en m it den  m ykolyt. 
B akterienstäm m en gelingt am  besten  m it Torf a ls T räger d er B akterien . Je  nach  de r A rt 
des Bodens is t  bald  d er eine, bald d er andere S tam m  d er B akterien  w irksam er. Die Bak- 
te risa tio n  erwies sieh jedenfalls n ich t weniger w irksam  als das Beizen der Sam en. (MiiKpo- 
ßHoaorjJH [Microbiol.] 8 .1 8 6 —97.1939. M oskau, In s t, fü r landw . M ikrobiol.)

D ü  Ma n s . 6312
A. N. Natunowa, Bakterielle Methode der B ekäm pfung von Pilzerkrankungen landwirt

schaftlicher P flanzen. 2. M itt. Der E in flu ß  der B akterisation von Sam en a u f den Befall des 
Sommerweizens m it P ilzen  und a u f seine Ernte. (1. vgl. vorst. Ref.) Vf. a rb e ite t m it B ak
te rien  aus d er Gruppe Pseudom onas u. A chrom obacter. E s w ird eine Probe von gesundem  
W eizensam en u. eine m it F usarium  in fiz ierte  m it B akteriensuspension übergossen (z. B. 
A zotobacter vinelandii chroococcum, Pseudom onas fluorescens, Bac. elenbachensis). 
E s gelingt d u rch  B akterisation  d er Sam en, die P ilzerkrankung  w eitgehend einzudäm m en. 
Die W irksam keit verschied. B akterienstäm m e is t  ungleichm äßig. A uch ste igerten  einige 
A rten  von A zotobacter die Zahl der gesunden Pflanzen, ohne den Befall von n ich t ge
keim ten Sam en m it Pilzen zu verm indern. Z ur D urchführung der B akterisa tion  d er Samen 
eignet sich am  besten ihre Mischung m it Torf, dem  1,5 M illiarden B akterien  pro g zu 
gefügt w urden. Die D auer der E inw . d ieser Mischung b e träg t 1—6 Tage bei + 1 0 ° . Das 
A ufbew ahren der Sam en bei 22— 25° verbunden m it völliger A ustrocknung derselben 
schäd ig t die E rn te . (M itKpoSuojionifi [Microbiol.] 8 . 198—205. 1939. M oskau, In s t, fü r 
landw . M ikrobiol.) D ü  M a n  S. 6312

Henri Brunei, Frankreich , Herstellung kolloidaler Lösungen von Schwefel. Hochkonz, 
wss., koll. Lsgg. von S e rh ä lt m an, wenn m an den S in organ. Fll. löst, die eine oder 
m ehrere N H - oder N H 2-G ruppen besitzen, wie P yrid in  u. Ä thylend iam in , u. diese m it 
W . m ischt. W enn diese Lsgg. fü r m anchen Verwendungszweck zu s ta rk  alkal. sind, so 
k an n  m an sie ganz oder teilweise neutralisieren. Dabei geh t noch m ehr S in die wss. Lsg. 
über. Man löst z. B. 1 kg Schwefelblume in 10 kg Ä thylendiam in, verd. m it W. u. neu
tra lis ie rt m it der berechneten  Menge HCl durch  Zugabe in kleinen Portionen. Die Lsg. 
k an n  als Schädlingsbekämpfungsmittel verw endet werden. (F. P. 915 006 vom  3/5. 1945, 
ausg. 24/10. 1946.) KALIX. 6313

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Alkylenoxyde. Man e rh itz t vorteilhaft 
in  einem  in erten  G asstrom  u. in Ggw. von K atalysato ren , wie Fe-O xyd, Ag-Oxyd, Ni- 
Oxyd, A g-C arbonat, Silicagel u. A ktivkohle, K ohlensäure-a-glykolester (erhältlich  durch 
U m setzen von olefin. H alogenhydrinen m it N a-B icarbonat) u n te r n. oder verm indertem  
D ruck auf Tem pp. zwischen 100 u. 200°. — Man e rhält so auf einfache W eise u. in gu ter 
A usbeute A lkylenoxyde im  Gemisch m it C 0 2. Aus diesem Gemisch k ann  m an z. B. durch  
K ondensa tion  das A lkylenoxyd in reinem  Zustande ab trennen , oder m an k an n  das Ge
m isch als solches, teilweise gereinigt oder nach Zugabe von w eiteren Mengen A lkylenoxyd,
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z. B. als Schädlingsbekäm pfungsm ittel verw enden. — E rh itz t  m an z. B. 100 Gew ichtsteile 
K oh len säu reä th y len g ly k o les ter in  C 0 2 oder N 2 auf 200°, so se tz t eine lebhafte Zers. ein. 
S ch ick t m an  die Gase d u rch  eine K ü h lv o rr., die eine Tem p. aufw eist, die wenig u n te r  0° 
liegt, so w erden ca. 40 G ew ichtsteile Ä thylenoxyd in  reinem  Z ustand  niedergeschlagen. 
Die gleiche A usbeute  e rh ä lt m an, w enn d as E rh itzen  in Ggw. von 5 Gew ichtsteilen Ag- 
O xyd vorgenom m en w ird. (F. P. 893 037 vom  1/4. 1943, ausg. 26/5. 1644. D. Prior. 1/4. 
1939.) ROICK. 6313

*  Imperial Chemical Industries Ltd., ü b e rt. von : Catherine Beveridge und Jean K. Hay, 
Schädlingsbekäm pfungsmittel. Benzolhexachlorid  w ird in einem  a ro m a t. K W -stoff oder 
einem  ch lorierten  a lip h a t. K W -stoff gelöst u. so viel T ürk ischro tö l zugesetzt, daß  eine 
k lare  F l. e n ts te h t. Diese w ird in  W . d isperg iert u. a ls S p rü h m itte l gegen Pflanzen
schädlinge u. H ausinsek ten  verw endet. (E . P . 576 493, ausg. 5/4. 1946.) KA1.IX.6313 

Knoll A.-G. Chemische Fabriken, D eutsch land , Herstellung von Verbindungen der 
nebenstehenden allgemeinen Formel, in  d er R 4 eine O xy- oder A lkoxygruppe u. R 2 eine 

H alogenm ethylgruppe b ed eu te t. 2 -F luoroxy-oder 2 -F luoralkoxybenzole  w erden 
m it F o rm aldehyd  u. H alogenw asserstoffsäure in  Ggw. von  ZnCl2 kondensiert. — 
Z. B. le ite t m an in  ein  Gem isch von 150 g Fluoranisol (I), 240 ccm Ae., 150 ccm
F orm alin  (II) (40% ig), 15 g ZnCl2 u. 1 g NaCl u n te r  R ü h ren  bei 150° 6 S tdn.
lang einen H B r-S tro m  ein. D ann  g ieß t m an  au f E is, e x tra h ie r t  m it Ae., wäscht, 
tro ck n e t, v e rjag t den  Ä ther. W eiße K ry s ta lle  von  3-Fluor-4-methoxybenzyl- 
bromid, F . 42°. — Aus I m it II u. HCl 3-Fluor-4-m ethoxybenzylchlorid  (HI), K p.12 

118— 122°, F . 34°. —■ Die neuen V erbb. w erden als Farbstoffzwischenprodd., als Schäd- 
lingsbekämpfungs- u. P flanzenschutzm ittel verw endet. — A us III erh ä lt m an  d u rch  Um 
w andlung in  das en tsprechende C yanid, H y d rie rung  d er C N -G ruppe u. V erseifung der 
M ethoxylgruppe F luortyram in. (F. P . 895 545 vom  16/6. 1943, ausg. 26/1. 1945. D. Prior. 
17/6. 1942.) DOXLE. 6313

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, H erstellung von Verbindungen der
3-Ketotetrahydrothiophenreihe, die nebenst. F orm eln  en tsp rechen , in  denen  X  fü r  W asser

stoff, e inen  A lkyl- oder C arbalkoxyrest u. Y 
H S OH s fü r W asserstoff oder einen, gegebenenfalls sub-

\ c  CH2 X -C = C  CH2 s titu ie rte n , A lky lrest s te h t. A cylm ethylthio-
X—0<r | | y K  oder | I / H  ä th y lcarb o n säu reeste r oder ih re  Substitu tions-

oc  \ Y ° C C\ T  prodd . oder D erivv . w erden  u n te r  d er Einw.
von alkal. M itte ln  e iner in tram o l., von  einem 

Ringschluß begle ite ten  K ondensa tion  unterw orfen . E ine w eitere H erstellungsw eise be
s te h t darin , d aß  3 -K eto te trah y d ro th io p h en e , die in  2 -S te llung eine CH2-Gruppe 
en th a lte n  u. außerdem  in  4-S tellung d u rch  einen, gegebenenfalls su b s titu ie rten , A lkylrest 
su b s titu ie rt sein können, m it C arbonsäureestern  in  Ggw. von a lkal. K ondensa tionsm itte ln  
u n te r  A lkoholabspaltung um gesetzt w erden. A lkalim etalle, ih re  A lkoholate  u. Amide 
bew ähren sich als K ondensa tionsm itte l. Die R k. erfo lg t bei gew öhnlicher oder erhöhter 
Tem p., zweckm äßig in  Ggw. eines Lösungs- oder V erdünnungsm itte ls . — Die Prodd. 
w erden als Ausgangsstoffe fü r die S yn th ., von anderen  ehem . V erbb. oder a ls Schädlings
bekämpfungsmittel verw endet. — M an läß t in  25 ccm  siedendes Bzl., in  dem  sich 1,8 g 
fein v erte iltes N a befinden, u n te r  R ü h ren  am  R ückfluß  eine Lsg. von  15,8 g ß-Acetonyl- 
mercaptopropionsäureäthylester (aus Chloraceton u. ß-M ercaptopropionsäureäthylester) in 
50 ccm Bzl. e in tropfen , e rh itz t  w eiter zum  Sieden, bis d a s M etall verschw unden  ist, u. 
das R eak tionsprod . sich als N a-V erb. abgeschieden h a t. D an n  g ib t m an  E isw asser zu, 
tre n n t  die wss. Schicht ab, säu e rt sie m it verd. H 2S 0 4 an, e x tra h ie r t  d a s Öl m it Ae., 
w äsch t die ä th e r. Lsg. m it NaH CÖ 3-Lsg., tro ck n e t sie, v e rjag t den  Ae. u. dest. d en  R ück
stan d . 2-Acetyl-3-ketotetrahydrothiophen, K p .3iS 84—85°; g ib t in ten siv  g rüne F ä rb u n g  m it 
FeCl3. — Zu 5 ,1 g  3-Ketotetrahydrothiophen  u. 7,5 g Oxalsäurediäthylester  (I) w ird un ter 
E iskühlung eine aus 1,2 g N a u. 50 ccm A. bere ite te  N a-A lkoholat-Lsg. gegeben, w orauf 
sofort eine von e iner d u nkelro ten  F ärb u n g  beg le ite te  K o n densa tion  e in tr i tt .  M an läß t 
15 S tdn. in  d er K ä lte  stehen , fä llt m it Ae. die N a-V erb. von Oxalester-3-ketotetrahydrothio- 
phen  als ro tes Pulver. D er fre ie  Diketonester is t ein schw ach gefärb tes  Öl. — A us 3-Keto-
4-isopropyltetrahydrothiophen  (II) u. Ameisensäureäthylester (III) e rh ä lt m an  über die 
N a-V erb. 2-Oxymethylen-3-keto-4-isopropyltetrahydrothiophen, K p u 94°, F . 82°. Die Verb. 
g ib t m it e iner Lsg. von Cu- oder P b -A ce tat Fällungen . — Aus I u. II eine N a-V erb ., h ie r
aus beim  A nsäuern  3-K eto-4-isopropyltetrahydrothiophen-2-oxalsäureäthylester, schnell 
e rsta rren d es ö l.  F . 41°. M onoxim  vom  F. 121°. — A us 3-Keto-4-(co-carbäthoxy-n-propyl)- 
tetrahydrothiophen, d as d u rch  V eresterung von 3-Keto-4-{w-carboxy-n-propyl)-tetrahydro- 
thiophen  gew onnen w ird, u. III N a-Salz von 2-Oxymethylen-3-keto-4-(a>-carbäthoxy-n-pro- 
pyl)-tetrahydrothiophen. (F. P. 896 345 vom  13/7. 1943, ausg. 19/2. 1945. D. P rio rr. 25/7. 
u. 27/7. 1942.) DONEE. 6313
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United States of America, represented by  Claude R. Wickard, Seeretary of Agriculture,
übert. von: William F. Barthel, College P ark , Md., und Herbert L. I. Haller, W ashington,
D. C., V. S t. A., Reinigen von P yrethrum extrakt. P y re th rum  wird m it KW -stoffen e x tra 
h ie rt u. die Lsg. m it N itroalkanen gerührt, wobei diese nur das P y re th rin  lösen. Man gibt 
z. B. zu 500 g P y re th ru m ex trak t in K erosin m it 20%  P yre th rinen  250 cm3 N itromethan, 
rü h r t  einige Zeit gu t durch  u. tre n n t dann  die beiden FH. im Scheidetrichter. Die Nitro- 
m ethanlsg . läß t m an dann  durch eine Kolonne m it ak t. Kohle von 1%  in. Durchm esser 
u. 8 in. H öhe fließen. Die Kohle wird dann  m ehrfach m it e tw as N itrom ethan  ausgewaschen, 
die Lsgg. verein ig t u. das Lösungsm. im V akuum  abdestilliert. Man e rhält 90%  R ück
s tan d  m it 98%  Pyre th rinen . (A. P. 2 372 183 vom 16/5. 1944, ausg. 27/3. 1945.)

KALIX. 6313
* Hans J. Diem, Insektenbekäm pfungsm ittel. Alle Teile von P ycnothym us rigidus, vor

zugsweise jedoch die B lätter, en th a lten  einen Stoff, der als In sek tenbekäm pfungsm itte l 
u. A k tiv a to r fü r diese sehr wirksam  ist. Die Pflanze wird hierzu getrocknet u. pulverisiert, 
es können jedoch auch E x tra k te  m it organ. Lösungsm itteln  verw endet werden. Das trockne 
P räp . ist m it allen üblichen Füllstoffen einschließlich K alk  verträglich. (A. P. 2 388 393, 
ausg. 6/11. 1945.) KALIX. 6313

VIII. M etallurgie. M etallographie. M etallverarbeitung.
Per Geijer und Nils H. Magnusson, Erörterungen über die mittelschwedischen Eisenerz

vorräte. Die Fe-E rze führende Gebietsfläche Südschw edens k ann  nach  den  neuesten Zahlen 
zu ru n d  510000 m 2 angenom m en werden. Die berechenbaren E rzv o rrä te  w erden in  einer 
nach  P-G ehh. u n terte ilten  Aufstellung angegeben: erzhaltiges Gestein 352010000 t, 
h iervon Stückerz 163245000, A nreicherungserz 120905000, Schlich 56 763000 t. Die 
Zahlen sind als M indestw erte anzusprechen. Die V orräte werden im  einzelnen bzgl. ihres 
P- u. Mn-Geh. besprochen. In  der Diskussion werden abw eichende B erechnungsm ethoden 
e rö rte rt u. empfohlen. ( Je rn k o n to re ts  Ann. 128. 379— 422. 1944.) R . K . MÜLLEB. 6354 

Falih Ergunalp, Die Chromitvorkommen in  der Türkei. K urzer geschichtlicher R ückblick 
auf die E n tdeckung  u. den A usbau der tü rk . C hrom erzlagerstätten . Insgesam t sind über 
das ganze Land 15 verschied. Vorkk. v e rte ilt. Schw ankung des Cr20 3-Geh. zwischen 37 
u. 54% , M ittelw ert bei 50% . Vf. g ib t einen ausführlichen A briß der geolog. Zusam m en
hänge u. der vorkom m enden E rzm odifikationen. B ehandelt werden E rzsprenkel, -schlieren, 
-bänder, -linsen sowie m assives Erz. E rläu teru n g  der Eigg. der C hrom itkrystalle  u. ihrer 
M etam orphosen. (Min. Technol. 8. Nr. 5; Amer. In st. min. m etallurg. E ngr., techn . Publ. 
Nr. 1746. 1— 11. Sept. 1944. Cam bridge, Mass., M assachusetts In st, of Technol.)

Mu n d . 6354
Paul T. Allsman und E. W. Newman, Erschließung der Stillwater-Chromitvorkommen  

in M ontana. Vff. beschreiben die E ntdeckung u. E rforschung der C hrom itvorkk. im 
„S tillw ater“ -Bezirk nördlich des Y ellow stone-Parks. M ittlerer Cr20 3-G eh .: 21,6% , der 
S treubereich liegt bei eingesprengten E rzen zwischen 10 u. 20 u. bei m assiven Schichten u. 
zwischen 36 u. 43%  Cr20 3. Es wird ein Ü berblick über die geolog. Bedingungen u. die Lage 
der G ruben gegeben, wobei die A rt der Förderung u. des T ransports beschrieben wird. 
Die besten  Vorkk. von reinem  K onzen tra t en th a lten  ca. 43%  Cr20 3 u. ein V erhältnis 
Cr : Fe =  1,8 : 1. (Min. Technol. 8. Nr. 5; Amer. In st. min. m etallurg . E ngr., techn . Publ. 
N r. 1751. 1— 12. Sept. 1944. Salt Lake C ity, U tah , W estern  Region, B ureau of Mines u. 
H elena, M ont., B ureau of Mines.) MOND. 6354

Grover J. Holt, Aufbereitung der Eisenerze von den Oberen Seen. (B last Furnace Steel 
P lan t 34. 77— 84. Jan . 1946; Stahl u. E isen 66/67. 325— 27. 11/9. 1947. C leveland Cliffs 
I ro n  Co.) H a b b e l . 6360

R. R. Williams jr., Die Erzvorbereitungsanlage der Minnequa-Werke der Colorado Fuel 
and Iron  Corp. (B last F urnace Steel P lan t 34. 108— 14. Jan . 1946; Stah l u. E isen 66/67. 
226— 27. 19/6. 1947.) HABBEL. 6360

Robert B. Sosman, Die Aussichten fü r  einen ganzbasischen Siemens-M artin-Ofen. 
Bei Verw endung von bas. Gewölben in  SlEMENS-MABTlN-Öfen an  Stelle d er bisher 
gebrauchten  Silicagewölbe w erden fplgende Vorteile erzielt: vergrößerte Schm elzgeschwin
digkeit, längere B etriebsdauer der Öfen, weniger S in  der Schlacke u. leichteres Reinigen 
der Schlackenkam m ern. Als N achteile gelten die erhöhten  K osten  u. das erhöhte  Gewicht. 
Die e rhöh te  Schm elzgeschwindigkeit wird dadurch  bedingt, daß  der F. von Silicasteinen 
bei 3040° ±  ca. 20° F liegt, die im M artinofen angew endeten G astem pp. höher liegen 
u. daher die F lam m e zum  Schutz des Gewölbes hinsichtlich  R ich tung , Vol. u. V erbren
nungsgeschw indigkeit sorgfältig  geregelt werden m uß, w ährend bei bas. Gewölbesteinen 
wie Magnesia, M agnesia-Chrom  u. F o rs te rit (2 M g 0 -S i0 2) infolge des höheren F . keine 
solchen T em peraturgrenzen zu beachten sind. Bei einem  Ofen m it einem Gewölbe aus
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Silicasteinen u. einem  bas. H erd  erzeugt die kontinu ierliche  A bsorp tion  von E isenoxyden 
d u rch  d as Silicagewölbe eine F l., d ie in  d ie Schlacke übergeh t. Diese in  d ie Schlacke 
übergehende Silicam enge m uß d u rch  be träch tlich e  M engen CaO n eu tra lis ie rt werden, 
d a m it d ie Schlacke in  d er Lage b leib t, P  u. S zu absorb ieren  u. sie vom  Bade fe rnzubalten . 
(B last F u rnace  S teel P la n t 34. 251—53. Febr. 1946. K earn y , N. J . ,  Res. L abor., U nited 
S ta te s  Steel Corp.) H o c h s t e i n . 6370

M ervin A. Fay , Der Äbnützungsvorgang von S ilicasteinen fü r  Martinofendecken. 
Bei Inb e trieb n ah m e eines neu hergeste llten  D eckengewölbes von MARTIN-Öfen aus Siliea- 
ste inen  w ird  an  den  heißen  S te inseiten  eine F l. gebildet. Diese F l. b e s teh t aus den  leicht 
schm elzenden B estand te ilen  des S teines u. n im m t a llm ählich  d u rch  zusätzliche F lu ß 
m itte l S taub  u. D äm pfe au s de r O fenatm osphäre  auf. D urch  C ap illa ra ttrak tio n  w ird 
sie  in  den S te in  hineingezogen, w enn das heiße S teinende m it ih r  g e sä ttig t is t. Der 
vorhandene  F lüssigkeitsbetrag  w ächst infolge d er Schm elzbldg. d er noch festen  S tein
m ateria lien  u. der A ufnahm e von zusätzlichen F lu ß m itte ln  aus d e r O fenatm osphäre 
kontinu ierlich . U n ter U m ständen  beg in n t n ach  E rre ichung  des S ättigungszustandes 
die F l. vom  Stein  auszulaufen. Dies v e ru rsach t eine w eitere  Schm elzbldg. des festen  S te in 
m ateria ls längs des F lußw eges der F l. u. erzeug t die Bldg. von vielen k leinen Löchern. 
W enn einm al die Löcher geb ildet sind , fä h r t  die F l. fo rt, auszufließen  u. v e rg rö ß ert die 
Löcher bis zu einem  P u n k t, wo n u r noch fingerähnliche Gebilde des u rsprünglichen  M ate
rials in  dem  heißen S te in  Zurückbleiben. J e tz t  w ird  d er w eniger feuerfeste  M ittelteil 
des S teines dem  Ofen ausgesetz t u. es fin d e t ein schnelles Schm elzen in  diesem  G ebiet sta tt. 
Die fingerähnlichen Gebilde se lbst haben  verhältn ism äß ig  große, d en  F lu ß m itte ln  in  der 
O fenatm osphäre  ausgesetz te  O berflächen u. nehm en diese F lu ß m itte l schneller auf. Das 
E rgebnis d ieser beiden  R kk. is t  eine schnelle E rosion  der F inger, die  eine R inne durch 
die Decke übriglassen. W enn einm al eine R inne geb ilde t is t, v e rläu ft d ie  A bnutzung 
in  de r R innenfläche sehr schnell, weil d ie vorhandene F l. korrosiver w ird, d a  sie durch  
Schm elzbestandteile  desjenigen Steinteiles angere ichert w ird , w elcher vorher nicht 
d u rch se tz t gewesen war. Dies se tz t sich solange fo rt, bis die Decke so d ü n n  is t  (ca. 3 in.), 
daß  ein  A usflicken erforderlich  w ird. D er w ich tigste  U m stand  e iner solchen A bnutzung 
is t  der B etrag  d er gebildeten  F lüssigkeit. D ie beiden H au p tfak to ren , die ih re  Bldg. be
einflussen, sind die hohen Tem pp. u. d ie N ähe des B ades. D as erod ierende M itte l is t die 
d u rch  Schm elzen von S iö 2 d u rch  die zwei schon e rö rte rte n  U m stände  geb ilde te  Flüssig
ke it. Die w irksam sten  zur Bldg. d er F l. vorhandenen  B estand te ile  sind  A120 3 vom  Stein 
u. FeO  von d e r O fenatm osphäre. Die A nw esenheit von FeO  k an n  n ich t d irek t überw acht 
werden, aber der Al20 3-B etrag  k an n  d u rch  V erw endung von A l20 3-freien M aterialien 
bei der S te inherst. v e rringert w erden. (B last F u rn ace  Steel P lan t 33 . 1106—07. 1122—25. 
1127. Sept. 1945. B ethlehem  Steel Co.) HOCHSTEIN. 6&70

R. B. Snow, Dichtigkeit von Siemens-M arlin-Ofenherden. Das spezif. Gewicht u. 
die D ich tigkeit von M agnesitherden w urden  an  m it D iam an tb o h re rn  en tnom m enen  Bohr- 
kernen b estim m t. Der M agnesit w urde m it 10%  Schlacke feu ch t in  e iner B etonm isch
m aschine verm engt. H ierbei b ilden sich aus dem  F einen  u. dem  B indem itte l K nollen, die 
zu e iner E n tm ischung  führen . D as S tam pfen  des O fenherdes w ird m it den  üblichen H an d 
stam pfern  ausgeführt. D as spezif. G ew icht des H erdes in  den B ohrproben  be tru g  2,57 
bis 2,62 g /cm 3. E in  endgültiger Vorschlag fü r  die günstig ste  A rbeitsw eise k an n  noch nicht 
gem acht w erden. (B last F u rnace  S teel P la n t 33. 1394—97. Nov. 1945. K earn y , N. J ., 
U nited S ta te s  Steel Corp.) H oc 'H S T E IX . 6370

Paul Blanehard, Rotationsschmelzöfen. N eben K o n s tru k tio n , B rennern  u. W ärm e
übergang w ird der A blauf der V erbrennung fü r  feste, fl. u. gem ischte B rennstoffe  aus
füh rlich  behandelt. F ü r  die A uskleidung w ird  eine S tam pfm asse  aus 87— 89(% ) S i0 2, 
9— 7 A12Os, R est 5—4 bestehend  aus < 2  G lühverlust, < 1  F e2Og, < 0 ,5  CaO, < 0 ,4  TiO, 
< 0 ,4  MgO genann t. Eigg. u. Verh. der S tam pfm asse sowie T rocknung  u. Lebensdauer 
der feuerfesten  Auskleidung w erden beschrieben. A bschließend w ird die Schm elzführung 
des Ofens fü r  Bronze, Grauguß, Sondergußeisen  u. Stah l behandelt. (Fonderie  1946. 323—34. 
O kt. 365— 74. Nov. 1946.) KRÄMER. 6370

M. Kenner, Das amerikanische Gießereiwesen. N eben A ufbau , E in rich tu n g , S and
aufbere itung  u. T ransportan lagen  w ird über die K ernm acherei gesag t, d aß  fü r  .4L Guß 
in  zunehm endem  Maße K u n sth a rze  als B inder verw endet w erden. Z usätze  von N H 4N 0 3 
erhöhen die G asdurchlässigkeit, vom Metall um flossene K erne e rh a lten  Z usätze  von 1% 
Fe20 3, um  das A ufplatzen zu verm eiden. Zum  Schm elzen von Grauguß  dienen  große 
K upolöfen, m eist m it 25 t  Schm elzleistung/S tunde. Tem perguß  w ird im m er m ehr im 
D uplexverf. K upolofen — kohlenstaubbeheiz te r F lam m ofen erschm olzen. D a rü b er h in 
aus geh t die Tendenz d ah in , noch E lek troofen  im  T rip lexverf. nachzuschalten . Al- 
L egierungen w erden in  m it Öl, Gas u. selten  e lektr. beheizten  Öfen (einige N iederfrequenz
öfen) erschm olzen. Auch h ier w ird D uplexverf. m it 500— 1000 kg-Öfen u. 250 kg-Tiegel-
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Öfen d u rchgeführt. In  täg lich  m it K ryolithsch lich ten  behandelten  G raugußtiegeln von 
18— 20 mm W andstärke w ird geschmolzen. F ü r  A l-M g-Legierungen sind G raphittiegel 
üblich. Die C hlorierung w ird m it einer Vorr. durchgeführt, die an  einer H ängebahn von 
Tiegelofen zu Tiegelofen gefahren wird. Cl2 aus F laschen w ird durch  ein G raphitrohr 
eingeblasen u. 10 Min. gereinigt. E inige B etriebe verw enden wie in  E ngland BC13 u. feinen 
gleichzeitig das K orn . (Fonderie 1 9 4 6 . 247— 59. Ju li.) KRÄMER. 6382

Raimond Guérin, Kontrolle von Form- und Kernsanden. Bei Formsand  n im m t m it 
steigendem  Preßdruck  die V olum enabnahm e der P robekörper zu. Diese is t um  so größer, 
je  größer der W assergeh. des Sandes ist. Bei zu kleinem  Sandum lauf w ird der Sand warm  
u. neben anderen  N achteilen wird das E instellen  des rich tigen  W assergeh. unm öglich. 
Es is t m it m öglichst niedrigem W assergeh. zu arbeiten . Dieser w iederum  beeinflußt 
d ie  G rünfestigkeit, die n u r in  einem bestim m ten  Bereich ih r  M axim um  h a t. D er E infl. 
k leiner K örner auf die Gasdurchlässigkeit is t  seh r viel größer als der großer K örner. 
Zusatz von 50%  großer K örner is t erforderlich, um die G asdurchlässigkeit eines Sandes 
zu beeinflussen. 10%  kleine K örner üben schon eine entscheidende W rkg. aus. Bei K ern
sand  d u rch läu ft die Festigkeit m it steigender K örnung ein M axim um  u. fä llt d ann  sta rk  
ab. Die Lage des M aximum s verschiebt sich m it dem  B inderanteil. Auch aus zwei Quarz- 
sanden m it verschied. K örnung hergestellte  K erne haben  ein M axim um . W ird zur E r 
höhung der G rünfestigkeit Sand m it 12% T onbinderanteil zugesetzt, fä llt die T rocken
festigkeit bereits bei 10%  Zusatz auf 25% . S tauban te ile  von 5 (1 5 )%  hab en  bei ge
waschenem  K ernsand ein A bsinken der Festigkeit auf 10 (0) %  des A usgangsw ertes zur 
Folge. A bstim m ung von Trockenzeit u. T rockentem p. w ird e rw ähnt. K erne aus g rob
körnigem , feinkörnigem  u. gem ischtem  Sand zeigten bei schneller E rh itzu n g  auf 800° 
ein A ufplatzen der beiden ersten  Sandsorten  d u rch  die A usdehnung; gem ischter Sand 
behält seine Form . (Fonderie 1946. 43— 52. Febr.) K r ä m e r . 6382

M arcel Guédras, D ie in  der Stahlgießerei verwendeten Sande. N ach E rö rte ru n g  der 
unterschiedlichen A nforderungen an  Gießereisande fü r S tah l u. fü r Gußeisen wird ein 
Ü berblick gegeben über die Zus., die erforderlichen Eigg. u. das Verh. der S tahlg ießerei
sande. (R ev. In d . m inérale 1945 . 149— 62. Mai.) HABBEL. 6382

Louis M aillard, Das Zementsand-Formverfahren. 100 Teile Quarzsand m it 10 Teilen 
Z em ent ergeben b e i W asserzusatz von 6, 8 u. 10 Teilen A FA -G asdurchlässigkeitsw erte 
von 240, 225 u. 160. D arüber h inaus fä llt die G asdurchlässigkeit sehr s ta rk  ab u. Schäden 
am  G ußstück tre ten  auf. 48 S tdn. nach dem  A bbinden ergeben derartige , un terh y d ra tis ie rte  
M ischungen W erte von 2 kg /cm 2 Scherfestigkeit u. 10 kg /cm 2 D ruckfestigkeit. Stahl-, 
A l-  u. M j-G uß wird ohne, Grau-, Bronze- u. M essing-Guß m it einer der üblichen Schlich
ten  vergossen, die nach einem beliebigen Verf. getrocknet werden. Vor- u. N achteile  des 
Verf. sowie Anw endungsgebiete werden beschrieben. (Fonderie 1 94 6 . 5— 11. Jan .)

K r ä m e r . 6382
E . H . McClelland, Rückblick a u f das Eisen- und Stahlschriftium . des Jahres 1945. 

(B last F u rnace  Steel P lan t 34 . 244—49. Febr. 1946.) H a b b e l . 6390
F . Mobey, Hochofentheorie. U nter A usw ertung zahlreicher Schrifttum sangaben 

w erden folgende m etallurg . Vorgänge im  Hochofen besprochen: Die C-Verbrennung 
u n te r  Bldg. von C 0 2 u. CO, die K oks-R eaktionsfähigkeit u. -V erbrennbarkeit, die K on
s titu tio n  d er Schlacken, Schlaeken-F ., -V iscosität u. -B asizität, die E ntschw efelung im 
H ochofen, die Schlackenentschwefelung, die Entschw efelung des Roheisens durch  Mn, 
die V erw endung saurer Schlacken u. die E ntphosphorung . (B last F urnace Steel P la n t 3 4 . 
487—91. 497. 510— 11. 514. März 1946.) H o c h s t e in .  6400

T. L. Joseph, Der Hochofenbetrieb und seine Überwachung. Zur Verbesserung der 
Ü berw achung des H ochofenbetriebes werden Verff. u. Vorr. zur Best. des Schm elz
vorganges im  Gestell sowie der M aterial Verteilung u. der D urchgasung des Ofens erö rte rt. 
Die Sch ü ttu n g  u. V erteilung der M öllerbestandteile werden an  einem Modell erprob t. 
Die D urchgasung des Ofens w ird vom R ohm ateria l u. den  Begichtungsverff. s ta rk  b e 
e in fluß t u. es w ird an  Schaubildern gezeigt, daß  eine größere G asdurchlässigkeit an  der 
F läche zwischen den  Ofenwänden u. dem  Ofeninnern erre ich t w erden m uß, was durch  
G rößensortierung von E rz u. K oks erzielt werden kann. E s wird ein Verf. zur Best. der 
G asström ung u. der G asverteilung besprochen u. die A bhängigkeit der w irksam en Ofen
zonen vom G estelldurchm esser e rm itte lt. E s wird ferner der E infl. der W indtem pp. 
auf die G üte der Roheisenerzeugung u. die W ärm ekosten des Ofens besprochen u. auf 
die B edeutung  der E rzvorbereitung  u. K lassierung hingewiesen. (B last F urnace Steel 
P lan t 34. 709— 14. Ju n i. 855—60. 880—81. Ju li 1946.) HOCHSTEIN. 6400

W. M. Bertholf, Brennstoffwirtschaft im  Hochofenbetrieb in Abhängigkeit von der 
Kohlenauswahl und Aufbereitung. Es werden grundsätzliche B etrach tungen  über die 
Beziehung zwischen dem Anfall von W aschkohle, dem Aschegeh. u. den B rennstoffkosten
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im  H ochofen angeste llt u. p ra k t. Beispiele über den  E infl. d er Kohleeigg. auf die K oks
beschaffenheit angeführt. E s w ird rechn. nachgew iesen, daß  de r H ochofenbetrieb  u. der 
K oksverb rauch  von den Kokseigg. sowohl vom  techn . als auch  w irtschaftlichen  S tan d 
p u n k t abhängig  is t. (B last F u rnace  Steel P lan t 34. 727—32. 740. Ju n i  1946. Colorado 
Fuel & Iro n  Corp.) H o c h s t e in . 6400

Otto Becker, D as Ausblasen von Hochöfen. E rö rte ru n g  der Verff. u. Sicherheits
m aßnahm en beim  A usblasen von Hochöfen. H ierbei m uß der G ichtverschluß kühl ge
h a lten  w erden. Das Ausblasen w ird m it einer Fü llung  von angefeuchtetem  K oks un ter 
D am pfzusatz  u. W assergasbldg. d u rchgeführt. D as E n tleeren  soll u n te r  Schonung des 
M auerw erks erfolgen. (B last F u rnace  Steel P a n t 33 . 1530— 31. Dez. 1945. E v ere tt, Mass., 
E as te rn  Gas & Fuel Assoc.) HOCHSTEIN. 6400

William H. Burnett, Anw endung von Hausbrandkoks beim Ausblasen von Hochöfen. 
Bei stufenw eiser H erabsetzung  des K alksteinzuschlages erfo lg t d ie Fü llung  des Ofens 
m it H ausbrandkoks. D er G ichtverschluß w ird geküh lt. D er W inddruck  w ird langsam  
bis zum W indabstellen  u. A bdichten  herabgesetz t. D arau f w ird  d er O fen inhalt m it W. 
du rch  den G ichtverschluß gelöscht. Das A usspülen des K oksinhaltes m it W . erfolgt 
d u rch  Ö ffnungen in  der R ast. D er S taubsack  w ird m it D am pf gefü llt u. d er Ofen ab 
geschlossen. Die Vorzüge des Verf. w erden angegeben. (B last F u rnace  Steel P lan t 33. 
1533. Dez. 1945. Y oungstow n, O., Carnegie-Illinois Steel Corp.) HOCHSTEIN. 6400 

Herman F. Dobscha, E in flu ß  von klassiertem  und gesintertem M esabi-Eisenerz auf 
die Hochofenleistung. E s w erden die A nalyse [45,98—59,88(% ) Fe, 0,048—0,061 P, 
0 ,13—0,71 Mn, 3,53— 15,56 S i0 2, 0,58—2,15 A120 3, 0,27— 2,88 CaO, 0,11—0,19 MgO], 
die Eigg. u. K ornzus. von MESABI-Roherz angegeben. E in  V ersuchshochofen w ird be
schrieben u. die Versuchsergebnisse w erden m itg e te ilt, u n te r  A ngabe d er A rt u. D. des 
Möllers. F erner w erden ausführliche B etriebskennw erte  fü r  v o rb ere ite ten  Möller im 
Vgl. zu n. Möller angeführt. (B last F u rnace  Steel P lan t 34. 979—85. Aug. 1946. Carnegie- 
Illinois Steel Corp.) HOCHSTEIN. 6400

C. L. Labeka, Die Sodaenlschweflung des Roheisens. Die A nforderungen an das Roh
eisen in  am erikan . S tah lw erken  beziehen sich  vor allem  auf einen n iedrigen  S-Geh. u. 
n ich t zu hohe Si-Gehh., um ein  m öglichst g leichm äßiges, genügend w arm es E isen  in  den 
SlEMENS-MARTiN-Ofen einsetzen  zu können. E s w erden 3 E ntschw eflungsverff. be
schrieben : Entschw eflung in  d er A bstichrinne d u rch  gleichm äßige Sodaaufgabe (I); 
U m füllen von einer R oheisenpfanne in  eine andere , auf deren  Boden die Soda lieg t (II); 
d irek tes A bstechen des Roheisens in  eine P fanne, au f deren  B oden die Soda lieg t (III). 
D er S-Geh. w ird von ca. 0,05 (% ) nach  I auf 0,027, nach  II auf 0,03 u. nach  III auf 0,033 
gesenkt. Meth. II h a t den größ ten  W ärm everlust. Vf. e rw äh n t auch  d ie  s ta rk e  Rauch- 
entw . u. ih re  B ekäm pfung. In  der D iskussion w ird von W . H . Steinheider ein Ent- 
schweflungsverf. fü r  K upolofeneisen beschrieben. (Proc. Conf., n a t. Open H e a rth  Com mit
tee  Iro n  Steel D ivis., Amer. In st. m in. m etallurg . E ngr. 29. 56— 60. 1946. P ittsbu rgh , 
Steel Co.) MUND. 6400

Gabriel Joly, Bearbeitungsschwierigkeiten bei Grauguß. Um B earbeitungsschw ierig
keiten  u. um gekehrten  H artg u ß  zu verm eiden, w ird  ein M n-Geh. von 0,6—0,7%  empfohlen. 
Bei einer S teigerung des S-Geh. von 0,06 auf 0,16%  is t  d er M indest-M n-G eh. von 0,41 
auf 0,58 zu erhöhen. D er Si-Geh. is t der W andstärke  anzupassen. Bei Guß m it P-Gehh. 
von 0,8— 1,2% soll fü r W andstärken  von 3—5 mm 2 ,75(% ) Si, fü r  20— 25 mm 2,0 Si, 
fü r 40— 50 mm 1,8 Si gew ählt werden. Z ur S i-Schätzung d ien t eine in  K okille  gegossene 
K eilp robe: 120 mm  b re it, 100 mm hoch, am  E inguß  25 mm sta rk . D ie K eils tä rke  an der 
Ü bergangsstelle w eiß-grau is t ein Maß fü r den S i-G ehalt. I s t  die S tä rk e  an  dieser Stelle 
20 m m , e n th ä lt die Probe 1,15%  Si, is t sie 5,2 m m , sind es 2 ,3%  Si. D ie K eilprobe wird 
fü r  Si-Gehh. von 1,3—2,5%  b en u tz t. Bei Si-Gehh. zwischen 1,1 u. 2 ,2%  w ird  auch  eine 
rechteckige P robe von 80 X 50 X 20 mm  m it der F läche 80 X 20 stehend  gegen eine 
Kokille gegossen u. die Tiefe der weißen E in s trah lu n g  bestim m t. 25,5 m m  weiße E in 
strah lu n g  en tsprechen 1,2% Si, 1,75 mm entsprechen  2,2%  Si. D er C-Geh. lag zwischen 
3,3— 3,6% . Die E in s trah lu n g  is t fü r  beide P robekörper als F u n k tio n  des Si-Geh. d a r
gestellt. (Fonderie 1946. 416— 19. Dez. 1946.) K r ä m e r . 6402

Gabriel Joly, D as Einbringen von Vanadium in G rauguß. 50 bzw. -80% ig. Ferrovana- 
dium  k ann  wegen seines hohen F. von 1500° n ich t in  der P fanne  zugesetzt w erden. D aher 
w ird nach einem  Verf. aus V20 5 alum inotherm . V gew onnen oder nach  einem  anderen  
Verf. im  MgO- oder A120 3-Tiegel 160 g F e20 3, 54 g A l-Pulver u. 112 g F e rro v an ad iu m  
alum inotherm . geschmolzen. D er geforderte  V-Geh. des Gußeisens b e tru g  0 ,7% . (F o n 
derie  1946. 231—32. Ju n i.)  K r ä m e r . 6404

Gabriel Joly, E in flu ß  des K up fers a u f Gußeisen. Bis 2,5%  ist Cu in  G rauguß lösl., ohne 
daß  sich eine kom plexe Legierung b ildet. D ieser Geh. is t von Ä nderungen d er ehem . Zus. 
wenig abhängig, m it A usnahm e des N i-G eh., denn 1%  Ni e rhöh t die L öslichkeit fü r  Cu



1946. I .  H v ix i-  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 .  1611

um  0,5% . Cu v erh indert das A uftre ten  von freiem Z em entit, ohne den Perlitzerfall zu 
begünstigen. E s w irk t ausgleichend auf die H ärte , weil es in  dicken Q uerschn itten  die 
G rundm asse h ä rte t. 1%  Cu erhöh t die B R IN E L L -H ärte  um 11 E inheiten . Bei einem E isen 
m it 3 ,3 (% ) C, 2 Si, 1,3 Mn, 0,13 S u. 0,4 P  lag  die Schlagzähigkeit, gemessen an  der 
K R H P P -S tan to n -P ro b e  fü r 0,58 (0,96) %  Cu bei 2,77 (3,06). 1,5% Cu w irken bzgl. der 
G raphitisierung  wie 0,5%  Si, 1%  gleicht die stabilisierende W rkg. von 1,4%  Mn oder 
0 ,3%  Cr aus. —  Schrifttum . (Fonderie 1946, 230— 31. Ju n i.)  K r ä m e r . 6404

H. J. Gough und D. G. Sopwith, Inerte Atm osphären , die Ermüdungserscheinungen 
hervorrufen. D er E rm üdungsw iderstand  von M etallen k ann  in L uft geringer als in  einem 
partiellen  V akuum  sein. U n tersuch t w urde daher die Zus. der A tm osphäre, die fü r die 
Abnahm e v eran tw ortlich  w ar, bes. der E infl. von 0 2 u. W asserdam pf, der als ein K a ta ly 
sator w irk t. Die prozen tuale  A bnahm e der E rm üdungsfestigkeit in  den verw endeten 
A tm osphären  b e tru g  bei Cu (bzw. bei Messing) d u rch  N s 0— 1 (bzw. 6), durch  0 2-freien 
W asserdam pf 0— 1 (bzw. 8), d u rch  0 2-haltigen W asserdam pf 7 (bzw. 6), d u ich  w asser
dam pffreien 0 2 1—2 (bzw. 8), durch  w asserdam pfhaltigen 0 2 8 (bzw. 6) u. durch  V er
unreinigungen 1 (bzw. bis 1). Die R esu lta te  bei Cu lassen erkennen, daß  weder 0 2 noch 
W asserdam pf allein eine m erkliche A bnahm e im  E rm üdungsw iderstand  erzeugen. Die 
Ergebnisse bei M essing sind schwer zu erk lären , jedoch w ird v e rm u te t, d aß  die A bnahm e 
auf N2, 0 2 u . W asserdam pf, die un ab h än g ig  voneinarider w irken, zurückzuführen  ist. 
< J . In s t. M etals 72. 415—21. Ju n i 1946.) H O CH STEIN . 6432

Maurice Cook und T. LI. Richards, Beobachtungen über den Verlauf der R ekrysta llisa 
tio n  in  K upfer. E s w urde der Verlauf der R ekrysta llisa tion  in Cu-Band beim  Glühen 
bei 27, 50, 72, 100 u. 125° u n te r V erwendung eines M aterials m it Ausgangskorngrößen 
von 0,015—0,02, 0,025 u. 0,06 mm  nach einem K altw alzen m it 80, 90, 95 u. 97,5%  A b
nahme, u n tersuch t, die E rgebnisse zeigen, d aß  die E rw eichung des s ta rk  kaltgew alzten  
B andes in  zwei S tadien , näm lich d u rch  E rho lung  u. nachfolgende R ekrystallisation  e r 
fo lg t. Der Vorgang t r i t t  sowohl in  Cu-Band m it Z w illingstexturen, das bei der G lühung 
zu einer E in ze ltex tu r w ird, als auch in  Cu auf, in  welchem die Z w illingstextur unabhängig 
rek ry sta llis ie rt, wobei die Energie des ersteren  ca. s/# von der des letz te ren  ist. Bei den 
U ntersuchungstem pp. von 27— 125° schw ankt die Größe der R ekrystallisationskeim e 
von  ca. 3,5—5 ,5 -IO-5  cm. W enn das B and kaltgew alzt w ird m it A bnahm en, die den 
ursprünglichen  m ittle ren  D urchm esser der K rysta lle  auf eine Dicke von weniger als 
diese W erte  verringern , rek rysta llis ie rt das M aterial un ter Aufgabe der kaltgew alzten 
Zw illingstexturen. Die k rit. Dicke, zu welcher die K rysta lle  zu diesem Zweck red. werden 
m üssen, ist d irek t p roportional der absol. G lüh tem peratur. — Diskussion. (J . In st. Metals 
73. 1—31. Sept. 1946. 705.—25. Aug. 1947. B irm ingham , I. C. I., L td ., M etals Division.)

H o c h s t e in . 6432
A. Latin, Der capillare F luß beim Lötvorgang und einige Messungen der E indringungs

koeffizienten von Weichloten. E s wird die Anw endung der D ynam ik von capillarem  Fließen 
auf das L öten  besprochen. Die Geschwindigkeit des E inlaufens der F l. in den capillaren 
freien R aum  u n te r  der W rkg. der O berflächenspannung h äng t vom E indringungskoeff. ab, 
der so ein Maß fü r die Leichtigkeit der E indringung abgibt. Es werden die theoret. G rund
lagen zur Messung des E indringungskoeff. e rö rte rt u. Hinweise für die A nw endung auf 
Lötvorgänge gegeben. E s wird das experim entelle A rbeiten m it vielen W eichblechen un ter 
verschied. B edingungen beschrieben, u. die R esu lta te  gewähren einen E inblick in den 
E infl. der Zus. u .a . F ak to ren  auf die L ö tbarkeit.— Schrifttum sangaben. ( J .  In s t. M etals 72. 
2 65— 82. April 1946. London, B ritish  Insu la ted  Callender‘s Cables, L td .) H o c h s t e in . 6504 

T. A. Vernor und E. F. Adams, A uflö ten  von legierten Werkzeugspitzen durch I n 
duktionserhitzung. Überblick über das Verf., die Vorr. u. die Vorzüge gegenüber der bis 
herigen V erwendung eines Schweißbrenners. (Steel Process. 31. 652— 53. O kt. 1945. 
H ouston, T ex., W estinghouse E lectric Corp.) HABBEL. 6504

F. Berman und R. H. Harrington, Bruchuntersuchungen von gelöteten Verbindungen. 
E s w urde das Verf. d er B ruchunterss. auf die P rüfung  der physikal. K ennw erte  von h a r t 
gelö te ten  Verbb. angew endet. K leine Cu-Stücke w urden E nde  an E nde un ter verschied. 
B edingungen gelö te t u. darau f am Stoß zur Erzielung des Bruches gebogen. E s wird 
nachgewiesen, daß  ein L ot aus 60%  Cu u. 40%  Ag nicht m it Erfolg verw endet werden 
kann , wenn bei 975— 1000° gelötet werden soll. Dieses L ot h a t eine be träch tlich  größere 
Schw indung als die eu tek t. Legierung m it 71,5%  Ag u. 28,5%  Cu. D er Z usatz von 2% Sn 
ru ft keine  V erbesserung der eu tek t. Legierung fü r das L öten von Cu-Teilen hervor. Au 
bew irk t eine ausgezeichnete L ötung zwischen Cu-Teilen, wenn die Zwischenräum e klein 
gehalten  werden. G ute R esu lta te  werden m it Au erhalten , wenn die Löttem p. un ter 
seinem  F. gehalten  wird. Jedoch  h a t Au gegenüber dem  eu tek t. L ot keinen Vorzug, wenn 
diese A g-C u-Legierung bei niedrigen L öttem pp. von 800— 825° verw endet wird. Bei 
V erw endung des eu tek t. L otes soll die Löttem p. so niedrig wie möglich gehalten werden.
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Sie verrin g ert näm lich  die Schw indung, O berflächenspannungsw irkungen, die Diffusion 
des G rundm etalls in  den  Lötfilm  u. den B e trag  des im  ursprüng lich  geschm olzenen Lot 
gelösten H 2. E ine W iedererh itzung  der ge lö te ten  Verbb. in  L u ft erzeug t m itu n te r  oxydierte  
B rüche, die anzeigen, ob das S tück  fü r  D rucke oder V akuum behand lung  verw endet werden 
kan n . (T rans. Amer. Soc. M etals 34. 143— 55.1945. Schenectady, N. Y ., G eneral E lectric 
R es. L abor.)  '________  H O C H ST E IN . 6504

American Smelting and Refining Co., New Y ork, ü b ert. von: Richard A. Wagstaff,
S alt L ake C ity, U tah , V. St. A., Schmelzen von K upfererzen im  Flam mofen. Um  bei Öfen, 
bei denen Stein  u. Schlacke en tgegengesetzt zum  S trom  d er H eizgase aus der Schmelz
zone in  eine besondere Absetzzone fließen, einen Ü b e r tr i t t  von  ungeschm olzener B e
schickung in diese zu v e rhü ten , tre n n t  m an  die beiden Zonen d u rch  eine W and, die von 
oben he r b is in  den oberen Teil der Schlackensehicht re ich t. In  de r A bsetzzone wird die 
Schm elze d u rch  eine gesonderte B eheizung auf der günstigsten  Tem p. e rh a lten . Die Ab
gase fü h r t  m an  d u rch  ln  der T rennw and vorgesehene Ö ffnungen in  den  Sehm elzraum . 
B esch ick t w ird der Ofen in  d er N ähe der B rennerm ündungen im  Schm elzraum . D adurch, 
daß  m an  ungeschm olzene Beschickung von d er A bsetzzone fe rn h ä lt, w erden M etall
verluste  verm ieden. (A. P, 2221620 vom 10/10. 1939, ausg. 12/11. 1040.) GEISSLER.6433 

International Smelting and*Refining Co., üb ert. vo n : Philip M. Huhne und  Robert 
A. Ghelardi, P e rth  A m boy, N . J . ,  Einschmelzen von K upfer, besonders Kathoden, mittels 
strahlender W ärme. Die k a lten  K a thoden  w erden d u rch  die s trah lende  W ärm e eines 
Schm elzofens au f eine Tem p. k u rz  u n te r  ihrem  F . e rh itz t, w orauf m an  sie in das Bad ein
sch ieb t, in  dem  sie durch  den W ärm eüberschuß rasch  geschm olzen w erden. Im  Gegensatz 
zu einer Schm elze is t das feste Cu aufnahm efähiger fü r  die strah len d e  W ärm e. Vor den 
üblichen m it u n m itte lb a re r F lam m enheizung arb eiten d en  Verff. b e s teh t der Vorteil, 
daß  eine A ufnahm e von V erunreinigungen verm ieden w ird . Die O fenatm osphäre soll aus 
CO oder N 2 bestehen . Die K ath o d en  w erden zw eckm äßig einzeln auf an  beiden Ofenenden 
vorgesehenen Schrägflächen besch ick t, wo sie verbleiben, b is sie d ie erforderliche Tem p. 
angenom m en haben . (A. P. 2 298 055 vom  5 /4 .1 9 4 1 , ausg. 6 /1 0 .1 9 4 2 .)  GEISSLER.6433  

Soc. d’Eleetroehimie, d’Eleetrométallurgie et des Aciéries Electriques d’Ugine, übert. 
v on : René Perrin, Paris, F rankreich , Desoxydation von K u p fer  du rch  m ehrm aliges gleich
zeitiges U m gießen von fl. Cu u. Holzkohle u n te r  D urchw irbelung der M assen. Um bei der 
R k. eine zu s ta rk e  G asentw . u. H erausschleudern  von  Schm elze u. K ohle zu vermeiden, 
g ib t m an die K ohle portionsw eise, zweckm äßig bei jedem  U m gießen zu. — Zeichnung. 
(A. P. 2 268 615 vom  14/3. 1938, ausg. 6/1 . 1942. F. P rio r. 16/3. 1937.) Gb ISSLER. 6433 

Metals Desintcgrating Co., Inc., Union Tow nship, Union C ounty , ü b e r t v on : Everett 
J. Hall, E lizab e th , N. J . ,  V. St. A., H erstellung von K upferpulver  d u rch  R ed. von Cu- 
O xyden m it Gasen im  kontinu ierlichen  B etrieb . Fein  v e rte ilte  Gem ische aus Cu20  u. CuO 
w erden au f einem  S tah lband  in  d ü n n er Schicht d u rch  eine S tahlm uffel g e fü h rt, die am 
B eschickungsende von e iner H eizvorr., am  A ustragsende von e iner K üh lvorr. um geben 
ist. Am  A u s tr itt  aus d er H eizvorr. t r i t t  das reduzierende Gas (H 2, H 2-CO-Gem ische, 
z. B. L euchtgas) in die Muffel u . d u rch läu ft diese im G egenstrom  zur Beschickung. Die 
R eduktionszone  is t in  m ehrere B eheizungszonen u n te rte ilt, deren  zwischen 450 u. 550° 
liegende T em p. gesondert geregelt w ird. In  d er K ühlzone b espü lt m an das G ut m it im 
Gleichstrom  g efü h rten , n ich t oxydierenden Gasen (V erbrennungsgase). D as M etallpulver 
e igne t sich bes. fü r die H erst. von Bronzelagern. (A. P. 2 252714 vom  29/6 . 1937, ausg. 
19/8 . 1941.) Ge ISSRER. 6433

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilm ington, Del., ü b ert. von : Harry N. Gilbert, 
N iagara  Falls, N. Y ., V. S t. A., R a ffin a tio n  von M etallen, bes. Cu oder Fe, m it Alkali
m etallen . F l. N a oder dgl. w ird in  einer u n ten  offenen K am m er (Glocke), deren  Rand 
in  das M etallbad e in tau ch t, au f dieses aufgespritzt. D ie D äm pfe, die bei B erührung  des 
Na m it d er Schmelze en ts teh en , tre te n  u n te r  dem  R and  der Glocke au s u. kom m en auf 
diese W eise in  innige B erührung  m it dem  zu rein igenden M etall. Um  den D ruck der 
N a-D äm pfe zu v e rstärken , k an n  m an in  d ie Glocke e in  in ertes Gas einführen . Bei der Cu- 
R affin a tio n  ste llt  m an den R and  der Glocke zweckm äßig au s G raph it her, w ährend die 
n ich t m it d e r Schmelze in  B erührung  kom m enden Teile aus Fe bestehen können. (A. P. 
2 266 750 vom  26/7 . 1940, ausg. 23/12. 1941.) GEISSLER. 6433

Herold Cutler Westley, P ittsb u rg h , Calif,, V. St. A., Auslaugen von oxydischen oder 
carbonatischen Kupfererzen. E rze m it Fe- u. SiOä-haltiger G angart w erden m it einer 
N a H S 0 3-Lsg. gelaugt, die einen die O xydation  zu Sulfat ve rh indernden  Z usatz, z. B. sehr 
geringe Mengen (0,002% ) Alkohol, Zucker, S tä rk e  oder SnCl2 e n th ä lt. E s b ilden  sieh  un- 
lösl. Sulfite von Cu, Fe, Mn u. Ca u. eine Lsg. m it N a2S 0 3 u. unzerse tz tem  N a2S 0 3, d ie  vom 
unlösl. R ü ckstand  g e tren n t w ird. D ieser w ird .in  einer he ißen  wss. F l . in  Ggw. eines K a ta 
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lysators, wie Fe(O H )3, m it Luft behandelt. Cu geh t dabei als Sulfat in Lsg., w ährend Ca 
u. Fe als einfaches bzw. bas. Sulfat u. Al als w asserhaltiges Oxyd im R ückstand  verbleiben. 
Das Cu fü h rt  m an m it C a(H S 0 3)2 in das lösl. B isulfit u. dieses w iederum  m it N a2S 0 3 in 
unlösl. Su lfit über, das abgeröste t w ird. H ierbei freigesetztes S 0 2 laß t m an auf C aC 03 
zur R ückgew innung von C a(H S 0 3)2 einw irken. Aus dem  CuO en tfe rn t m an M nS 04 durch  
Laugen m it H 20 . Infolge des geschlossenen K reislaufs ist der V erlust an Metall u. R eagen
zien ä u ß ers t gering. (A. P. 2 357 715 vom 7/12. 1940, ausg. 5/9 . 1944.) G E ISSL E R . 6433

American Bemberg Corp., New York, N. Y ., V. S t. A., ü bert. von : Max Otto Sehuer-
mann und Franz Gerstner, Dorm agen, D eutschland, Gewinnung von K up fer  aus alkal. 
Lsgg. m it geringem  Cu-Geh., z. B. am m oniakal. Laugen von der K unstseideherst., aus Cu— 
Am m onium -Celluloselösungen. N ach Ausfällung der H auptm enge des Cu in üblicher 
Weise durch  Z usatz  von Ca- oder Ferrisalz füg t m an der noch ca. 20 g Cu im  m 3 en th a lte n 
den Lsg. ein Fe-Salz, vorzugsweise eine Ferrosalzlsg., h inzu, wie sie  bei der Z em entation 
von Cu m it Fe anfällt. D er N d., in  dem  das V erhältn is der Gehh. an  C u :F e  ca. 1 :23  b e
träg t, w ird auf frische Cu-arme Lsg. zu r E inw . gebracht. D ie B ehandlung wird so oft 
(z. B. 2 0 mal) w iederholt, b is der Cu-Geh. in  Nd. ca. die H älfte  des Fe-Geh. b e träg t. Bei 
der Fällung des Cu w andelt sich der zuerst aus Fe(O H )2 bestehende Nd. allm ählich in 
F e(0 H )3 um. D er Vorgang k ann  durch  B elüftung oder Cl2-Zusatz beschleunigt w erden. 
(A. P.2192154 vom  2 3 /1 2 .1 9 3 8 , ausg. 2 7 /2 .1 9 4 0 . D. Prio r. 2 4 /12 .1 9 3 7 .) GEISSLER. 6433

Dow Chemical Co., M idland, Mich., ü bert. von: Cornelius H. Keller, San Francisco, 
Calif., V. S t. A., A usfällen  von K up fer  aus sauren  oder neu tra len  Lsgg. als CuCNS m ittels 
Alkali- oder E rd alk alith io cy an a t. Zum R egenerieren des F ä llungsm itte ls wird der Nd. m it 
Alkali- oder E rdalkalihydroxyden  oder A lkalisulfiden oder -carbonaten  behandelt. Die 
erhaltene Lsg. d ien t zur Fällung  neuer Cu-Mengen, w ährend der hochprozentige Cu20 - 
Rücks'tand eingeschm olzen w ird. Zweckm äßig red. m an vor der Fällung den Cu-Geh. in 
der Lsg. zu C uproverbb., z. B. m it S 0 2, Sulfiten oder B isulfiten, Zn, Fe oder dergleichen. 
S 0 2 kann m an auch w ährend oder nach der Fällung zugeben. Aus E rzen, d ie neben säure- 
lösl. Cu-Verbb. noch Cu-Sulfide en th a lten , s te llt m an u n te r  Säurezusatz eine T rübe her, 
in die m an ein R ed u k tio n sm itte l u. ein  lösl. T h iocyanat e in fü h rt, w orauf m an flo tiert. 
Das K onzen tra t w ird nach R egenerierung des Fä llungsm itte ls auf Cu verschm olzen. 
Nach dem Verf. kann  m an auch  Zn-Lsgg. fü r  die E lektro lyse  en tkupfern . E s erm öglicht 
eine restlose Gewinnung des Cu u. erfo rdert keine hohen Anlagekosten. (A. P. 2 390 540 
vom 5/10. 1944, ausg. 1 1 /1 2 .1 9 4 5 .)  GEISSLER.6433

Nassau Smelting & Refining Co., Inc., New Y ork, ü bert. von: James R. Stack, Staten  
Island, N. Y ,, V. St. A ., Elektrolytische A ufarbeitung von K upfer und Z inn  enthaltenden 
Metallabfällen. Aus den Abfällen hergeste llte  Anoden werden in einem E lek tro ly ten  aus 
einer arom at. Sulfonsäure e lek tro lysie rt, d er Fe- u . Zn-Salze gelöst e n th ä lt, um  zu v er
hindern, daß  das Sn in den Schlam m  t r i t t ,  sondern in Lsg. gebracht w ird. Aus dem in 
folge Aufnahm e von V erunreinigungen unbrau ch b ar gewordenen E lek tro ly ten  wird die 
H auptm enge des Cu zunächst e lek tro ly t. u n te r  Verwendung unlösl. Anoden u. der R est 
durch Z em entation m it Sn oder Pb ausgefällt, w orauf m an die Lsg. e lek tro ly t. en tz inn t 
u ., sofern Pb vorhanden ist, en tb le it. An der K athode  e rh ä lt m an reines Sn oder eine 
Sn-Pb-Legierung, die als L ötzinn b rau ch b ar ist. Aus der verbleibenden Lsg. wird Sulfon
säure regeneriert. Nach A. P . 2 286240  wird ein Inlösunggehen des Sn durch Zusatz eines 
O xydationsm ittels (H 20 2, Superoxyde von Pb oder Ba) zum E lek tro ly ten  verh indert. 
Der den H au p tte il des Sn en tha ltende  Schlam m  wird geröstet u. durch  Laugen m it Benzol
sulfonsäure en tk u p fe rt. D er R ü ck stan d  wird zu M etall red ., das m an zu Anoden vergießt, 
die m an in einem  Phenolsulfonsäure en th a lten d en  E lek tro ly ten  elektrolysiert. An der 
K athode wird reines Sn oder bei Pb-haltigen  Schläm m en eine Sn-Pb-Legierung nieder
geschlagen. (A. PP. 2 286 240 vom  21/3. 1938 u. 2 286 241 vom 5/8. 1938, ausg. 16/4. 1942.)

GEISSLER. 6433
Nassau Smelting & Refining Co., Inc., New Y ork, N. Y., übert. von: James R. Stack,

Montpelier, V t., V. St. A., Elektrolytische Aufarbeitung zinnhaltiger Kupfer-Legierungen, 
z. B. aus K abelabfällen  erschm olzener Legierungen m it 70— 95(% ) Cu, 0 ,5— 15 Sn, 
0 ,5 — 15 P b , R est Sb, Fe u. a. Metalle. Anoden aus den Legierungen werden in einem sulfon
säurehaltigen E lek tro ly ten  elektro lysiert. Aus dem  verbrauchten  E lek tro ly ten , der z. B. 
folgende Gehh. in g /L ite r aufw eist: 16 Cu, 28 Pb, 16 Sn, 8 Zn, 300 freie Sulfonsäure, 
schlägt m an die H auptm enge des Cu elek tro ly t. u. den R est durch  Z em entation m it Sn 
nieder. D er Cu-freien Lsg. w erden Pb u. Sn e lek tro ly t. in Form  einer Pb-Sn-Legierung, 
die fü r Lötzw ecke b rau ch b ar ist, entzogen. Aus der Zn-Sulfonat u. freie Sulfonsäure e n t
h a lten d en  Lsg. k ry st. m an Zn als Sulfonat aus u. fü h rt es m it Ca(OH)2 in das H ydroxyd 
über. Aus dem  gebildeten C a-Sulfonat wird Sulfonsäure durch  B ehandlung m it H 2S 0 4 
freigesetz t u. zusam m en m it der nach der A uskrystallisation des Zn-Sulfonates verbleiben-
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den M utterlauge in die C u-E lektrolyse zurückgeführt. Bei A ufarbeitung  N i-haltiger A no
den  geh t die H aup tm enge  des Sn in den Schlam m . Um  das gesam te Sn in den Schlam m  
zu drücken, se tz t m an dem  E lek tro ly ten  gegebenenfalls ein N i-Salz zu u. fü h r t  außerdem  
H 20 2 oder ein anderes Superoxyd ein. Z ur Z em entation  des Cu aus dem  verb rauch ten  
E lek tro ly ten  b en u tz t m an in diesem  Fall Pb. D er A nodenschlam m  wird nach dem  W aschen, 
T rocknen u. R östen  (zur O xydation  des Cu) m it einer Sulfonsäure, vorzugsweise Benzol- 
d isulfonsäure, gelaugt. Die Lauge geh t zur C u-E lektrolyse zurück. Den aus P b , Sb, gerin
gen Mengen Cu u. gegebenenfalls Sn en th a lten d en  R ückstand  schm , m an  u. vergießt die 
Schmelze zu Anoden, die in einem  sulfonsäurehaltigen E lek tro ly ten  (vorzugsweise Phenol
sulfonsäure) e lek tro lysie rt w erden. An der K a thode  w erden je nach der Zus. des R ück
standes Sn, Pb  oder P b-S n-L egierungen  abgeschieden. (A. P. 2 294 053 vom  21/3. 1938, 
ausg. 25/8 . 194,2.) GEISSLER. 6433

International Smelting and Refining Co., ü bert. von: Arthur L. Christensen, W ood
bridge, N. J . ,  V. S t. A., A ufarbeitung kupferhaltiger Metallabfälle, die m it Zn, Ni, Sn oder 
Pb leg iert oder überzogen sind. Zur E ntfernung  d er H auptm enge des Zn werden die Ab
fälle im K o n v erte r Verblasen. Das N i-haltige K onverterkupfer verg ieß t m an zu Anoden 
u. gew inn t aus ihnen in einem  H 2S 0 4-haltigen E lek tro ly ten  d ie H auptm enge des Cu. 
E in  Teil des m it Ni u. Zn angereicherten  E lek tro ly ten  w ird en tfe rn t u. aus ihm  das Cu 
e lek tro ly t. u n te r  Verw endung unlösl. A noden en tfe rn t. Die verble ibende Lsg. dam pft 
m an bis auf ca. Vs ¡hres Vol. ein  u. k ry st. Ni u. Zn als Sulfate aus. Die M utterlauge geht 
zur E lek tro lyse  zurück, w ährend m an die Sulfate m it ca. 4— 8(% ) Ni u. 10— 18 Zn trock
n e t u. vorzugsweise in einem  ölgefeuerten Drehofen bei 980— 1100° zersetzt. D en Oxyden 
sch läg t m an K oks zu u. s te igert die Tem p. auf ca. 1150°, um Zn als M etall zu verflüchtigen 
u. zu Oxyd zu verbrennen , w ährend  das red . Ni geschm olzen wird. Das Verf. ist auch zur 
A u fa rbeitung  von N i-Zn-M ischsalzen geeignet, die anderer H erk u n ft sind. (A. P. 2 279 900 
vom  18/7. 1940, ausg. 14/4. 1942.) GEISSLER. 6433

American Cyanamid Co., New Y ork, N. Y., übert. von: Norman Hedley und John 
Joseph Kress, S tam ford , Conn., V. S t. A ., Auslaugen von Nickel aus G arnieriterzen. 
Die E rze w erden d e ra r t reduzierend g eröste t (zw eckm äßig bei ca. 900°), d aß  alles als 
Silicat gebundenes Ni red . w ird, w orauf m an das G ut m it e iner S 0 2-Lsg. laug t, um das 
Ni in eine Lsg. überzuführen , aus der es als Sulfid m it N a2S gefällt w ird. D ie Fä llm itte l
m enge w ird so bem essen, daß  die H auptm enge des Fe (ca. 85% ) in Lsg. verb le ib t. Aus Cu- 
ha ltigen  Lsgg. w ird Cu vor d er N i-Fällung d u rch  A bdam pfen d er S 0 2 en tfe rn t. Dabei 
e n ts te h t ein Nd. m it ca. 50— 60%  Cu u. 10 Ni, der ab g e tren n t w ird. Das Ni-Ausbringen 
b e träg t >  90% . D er geröstete  N i-Sulfid-N d. e n th ä lt 60 — 70%  Ni. (A. P. 2 349 223 vom 
20/5. 1942, ausg. 16/5. 1944.) GEISSLER. 6435

American Smelting and Refining Co., New Y ork, N . Y., ü bert. von: Jesse O. Better- 
ton, San ta  Ana, und  Yurii E. Lebedeff, M etuchen, N . J . ,  V. St. A., E ntfernung  von Nickel 
aus bleihaltigem  eisenfreien G ut, z. B. N i-haltigen  K rä tzen  von de r Messing- oder Bronze- 
R affina tion  oder Sn-Pb-L egierungsabfällen . D as m etall. G ut w ird, vorzugsweise in einem 
F lam m ofen, eingeschm olzen u. m it einer Schlacke bedeck t, die leich ter is t als das zur 
N i-E n tfernung  b en u tz te  stückförm ige Si oder die Si-Legierung, so d aß  diese Zusätze in 
d e r Schlacke u n tersinken  u. vom  M etallbad aufgenom m en werden. Als B edeckungsm ittel 
kom m en z. B. N a-S ilicat, B orax, NaCl oder auch K okspulver in  B e trach t. Das Si bildet 
m it dem  Ni eine Silicid, das sich ausscheidet u. als besondere Schicht auf dem  Metallbad 
schw im m t. Beide Schichten w erden zweckm äßig gem einsam  in ein G efäß abgestochen, 
in dem  m an die M. auf eine Tem p. ab k ü h lt, bei der die S ilicidschicht zu einer K ruste  er
s ta r r t,  w orauf m an die Ni-freie Schmelze ab stich t. B eispiel: 600 g L egierung m it 37(% ) Sn,
40,5 Pb, 5,27 Ni, 5,5 Sb u. 2,1 As w urden m it 48 g N a-S ilicatschlacke eingeschmolzen, 
w orauf 36 g Si zugesetzt wurden. Man erh ie lt 74 g S iücidkruste  m it 42,5 Ni, 2,8 Sn, 
1,9 Pb, 0,3 As u. 0,9  Sb u. 552 g einer Legierung m it 0,13 Ni. (A. P. 2 329 817 vom  30/10. 
1941, ausg. 21/9. 1943.) GEISSLER. 6435

Firestone Tire & Rubber Co., übert. von: John H. Dillon, A kron, O., V, St. A., Radio
aktive Nickellegierung m it hoher a -S trah lung , die bes. fü r E lek troden  von Zündkerzen 
geeignet ist. Die Legierung b esteh t aus 1 -1 0 “9 bis 0,01 (% ) Po, ca. 3 Mn, R est Ni. Po 
k an n  auch  d u rch  ein anderes rad io ak t. E lem ent e rse tz t sein. Die Legierungen nach A. P. 
2 2 6 8 5 0 4  en th a lten  außerdem  noch 0 ,7 5 — 1,25 Si. Z ur H erst. der L egierung überzieht 
m an das in Form  von P la tten , Folien, D rah t, G ranalien oder Pu lver vorliegende G rund
m etall galvan ., d u rch  elektrochem . U m setzung, A dsorption  oder A ufdam pfen m it dem 
rad io ak t. M etall u. schm , die M. ein, gegebenenfalls u n te r Zusatz von w eiterem  G rund
m etall oder Legierungszusätzen. — Zeichnung, A rbeitsschem a, D iagram m . (A. PP. 
2 268 503 u. 2 268 504 vom 30/7. 1940, ausg. 30/12. 1941.) GEISSLER. 6435

Perosa Corp., W ilm ington, Del., V. St. A., übert. von : Carlo Adamoli, Mailand, 
Ita lien , Vergütbare N ickel-B eryllium -Legierung  b esteh t aus 1 ,4— 1,7(% ) Be, 0 ,3 — 1 Mo,
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R est Ni. Die Legierung w ird 3 0—45 Min. bei 1000— 1020° geglüht, rasch  abgekühlt 
u. 6 — 15 Stdn . bei 485—500° angelassen. Das Mo, d as auch d u rch  bis 3 W , bis 2 T a, 
bis 5 Cr oder 0 ,3 —1 Zr e rsetz t sein kann, w irk t lösend auf das Be u. hom ogenisierend 
auf die Legierung, was bessere m echan. Eigg. bedingt. Die Legierungen, die sich durch 
hohen W iderstand  gegen O xydation  auszeichnen, eignen sich bes. fü r Federn, N adeln 
u. a. G egenstände, die auch  bei sehr sta rken  Spannungen ein H öchstm aß an E lastiz itä t 
u. hohe H ärte  aufw eisen m üssen. Infolge ih rer hohen Verschleißfestigkeit kann  m an aus 
den Legierungen auch  Rollen- u. K ugellager hersteilen. (A. P. 2 289 566 vom 21/12. 1939, 
ausg. 14/7. 1942. I t .  P rior. 30/6. 1937.) GEISSLER. 6435

Wilbur B. Driver Co., ü bert. von: Joseph F. Polak, New ark, und Victor O. Allen, 
Madison, N. J . ,  V. St. A., Nickellegierungen  fü r e lektr. W iderstände m it einem Tem pera- 
turkoeff. des e lektr. W iderstandes von <  0,00014 im Bereich von 20—300°. Die Legierun
gen nach A. P. 2 3 4 3 0 3 9  bestehen  aus 10— 3 0 (% ) Cr, bis 5 Be, bis 3 Cu (Be +  Cu <  6), 
R est Ni. E ine  L egierung m it 20 Cr, 0,5 Be, 2 Cu, R est Ni b esitz t z. B. einen T em peratur- 
koeff. von ca. 0 ,000097. Im  A. P. 2343040  sind Legierungen vorgesehen m it 10— 30 Cr, 
1,5— 4 Cu, 1 ,5— 8 Al (A l:C u zwischen 1:1  u. 2 :1 ), 5 — 50 Fe, R est Ni. Der T em peratur- 
koeff. dieser Legierungen liegt un ter 0,00022, bei einer Legierung m it 15 Cr, 1,5 Cu,
1,5 Al, 25 Fe, R est Ni z. B. bei 0,000141. Die Legierung ist b rauchbar fü r W iderstände, 
die bei Tem pp. bis zu 1000° arbeiten  m üssen. (A. PP. 2 343 039 vom 9/7. 1942 u. 2 343 040 
vom 18/12. 1942, ausg. 29/2. 1944.) GEISSLER. 6435

International Nickel Co., Inc., New York, N. Y., übert. von: Edmund Merriman Wise, 
W estfield, und Raymond Herman Schaefer, Red B ank, N. J ., V. St. A., Nickel-Legierung 
fü r gegossene Ventile, die bei hohen Tem pp. ben u tz t werden, z. B. D am pfventile für Loko
m otiven, die bei 400° einen Druck von 28 a t aushalten  m üssen. Die Legierungen bestehen 
aus 0 ,04—0,35(% ) C, 10— 48, vorzugsweise 25—35 Cu, 0 ,5 —5 Fe, 0 ,5 —5 Mn, 1—5 Si, 
0 ,03— 0,75 Zr, R est Ni. Zr erhöht Festigkeit u. D ehnung bei hohen T em peraturen . Es
erm öglicht die V erw endbarkeit der Legierungen bis zu 540, in m anchen Fällen bis zu 600°.
Das Zr kann  der Schmelze der übrigen B estandteile als handelsübliche Z r-Si-Legierung 
m it 48 Si, 41 Zr, R est Fe zugesetzt werden. Si w irk t härtesteigernd . Bei > 3  nim m t 
jedoch die Geschm eidigkeit ab. W egen des hohen W iderstandes gegen Erosion u. F e s t
fressen ste llt m an aus Legierungen m it > 3  Si V entilsitze u . a. gleitende Teile her. Fe u. 
Mn bedingen die gute G ießbarkeit der Legierungen. (A. P. 2 283 246 vom 1 7 /6 .1 9 4 0 , 
ausg. 19/5. 1942. Can. Prior. 29/3. 1940.) GEISSLER. 6435

Max Stern, New Gardens, N. Y., V. St. A., Entfernung von A lu m in iu m  aus Co—N i— 
Fe-Legierungen. Zu der geschmolzenen Legierung wird Ni- oder Co-Oxyd zugesetzt, das 
auf K osten des Al red. u. von der Schmelze aufgenom men wird. Zur Beschleunigung der 
R ed. kann  m an die Oxyde vorerhitzen. In  ähnlicher Weise lassen sich auch andere Al- 
haltige Legierungen behandeln, z. B. Cr-Legierungen. Die bei der Rk. entw ickelte W ärm e 
kann zum Schmelzen w eiterer Mengen von Legierung ausgenutzt werden. (A. P. 2 270 643 
vom 20/3. 1941, ausg. 20/6. 1942.) GEISSLER. 6435

International Niekel Co., Inc., New York, N. Y., übert. von: LouisSecondo Renzoni, 
P o rt Colborne, O ntario , Canada, Gewinnung von Kobalt aus verbrauchtem  E lek tro ly t 
von der N i-E lektrolyse. Die Lsg., die neben Ni u. Co noch Cu, Fe, As u. Pb en th ä lt, wird 
zur O xydation der Metalle m it Luft oder 0 2 u. dann  m it Cl2 behandelt, worauf m an sie 
d urch  A lkalizusatz m it A usnahm e von einem Teil des Ni hydro ly t. fällt. Aus den Oxyden 
bzw. H ydroxyden ste llt m an eine T rübe her, in die m an S 0 2 e in le itet, um Ni u. Co u. 
einen Teil des Fe zu reduzieren. Durch Zusatz einer sta rken  M ineralsäure werden Ni u. 
Co sowie das in Oxydulform  vorliegende Fe u. ein Teil des Cu gelöst, worauf m an ein 
Ni, Co u. Fe in oxyd. Form  en thaltendes Fällungsm ittel, vorzugsweise einen Teil des bei 
d er H ydrolyse e rhaltenen Nd., in einer Menge e in führt, daß  das red. Fe, nicht aber Ni 
u. Co oxydiert u. dabei das ph  s o  weit gesteigert wird (bis 4,5), daß Fe als H ydroxyd gefällt 
w ird u. zusam m en m it As u. Pb von der Ni, Co u. Cu en tha ltenden  Lsg. ge tren n t werden 
kann. Nach Abscheidung des Cu durch Zem entation  m it Ni schlägt m an aus der Ni-Co- 
Lsg. Co m it einem  O xydationsm itte l, z. B. N a-H ypochlorit, nieder. Die Fällung ergibt 
nach Lsg. in S 0 2 u. H 2S 0 4 u. erneu ter Fällung einen Nd. m it nu r 0 ,4 — 0,6 Ni, der durch  
Glühen in Co-Oxyd übergeführt wird. (A. P. 2 367 239 vom 15/1. 1943, ausg. 16/1. 1945. 
Can. Prior. 16/10. 1942.) GEISSLER. 6435

Marvin J. Udy, N iagara Falls, N. Y., V. St. A., Gewinnung von Chrom aus Cr-Erzen 
vom Spinelltyp . Zur Erzielung eines Prod. m it hohem  Cr-Geh. u. geringen Mengen an  Fe
u. Al20 3- S i0 2-G angart, das zur Erzeugung von Ferrochrom  oder zur unm itte lbaren  E in 
führung in S tah lbäder geeignet ist, werden die Erze m it CaO oder auch MgO oder einer 
Mischung beider geschmolzen oder gesin tert. Dabei verdräng t das CaO den Mg-Geh. 
aus dem Silicat, Das freigesetzte MgO t r i t t  an die Stelle des FeO im Spinell. Bei aus
reichendem  CaO-Zusatz verb indet sich ein Teil m it S i0 2 (M indestmenge in der Charge 6% )
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zu D icalcium silicat. Diese Verb. verle ib t dem  Schm elzprod. die E igg., beim  A bkühlen von 
selbst zu zerfallen. Beim  Schm elzen k an n  m an in m anchen F ällen  ein R eduk tionsm itte l 
zuschlagen, um  F e  zu M etall zu reduzieren  u. als solches zu en tfernen . Das d u rch  Selbst
zerfall oder M ahlen zerk leinerte  G ut w ird zur E rzielung Cr-reicher K o n zen tra te  au f
b e re ite t oder einer Säurebehand lung  unterw orfen . E s sind auch  K om binationen  beider 
A rbeitsw eisen möglich. D as K o n z en tra t b eh an d e lt m an  oxydierend, um  m indestens einen 
Teil des Cr in  die 6-w ertige Form  überzu führen  u. d adurch  die anschließende R ed. se lbst
gehend zu m achen. Zw eckm äßig w erden die K on zen tra te  bei 700— 1000° m it Zuschlägen 
von CaO u. geringen M engen N a2COs geröstet. Z ur R ed. b e n u tz t m an  C-freie R eduktions
m itte l, bes. S i-haltige, wie Si-haltiges F errochrom  m it 45(% ) Cr, 5 Fe u. 50 Si, das durch 
R ed. von C h ro m itk o n zen tra t m it C in Ggw. von S i0 2 hergeste llt w urde, oder Ferrosili- 
cium . Die Gem ische können z .B .  b r ik e ttie r t u. S tah lbädern  zugesetzt w erden. (A. P. 
2 292 495 vom  15/8 . 1640, ausg. 1 1 /8 .1 9 4 2 .)  GEISSLER. 6437

Pittsburgh Plate Glass Co., P ittsb u rg h , P a ., ü b ert. von : Irving E. Muskat, Akron, O., 
V. S t. A., Chlorierung von chromhaltigem Gut, wie C hrom it oder andere, Cr-Oxyde e n t
h a lten d e  E rze  oder F errochrom . D as G ut w ird, vorzugsweise in einem schachtförm igen 
R eak tio n srau m , bei > 9 0 0 ,  vorzugsweise > 1 2 5 0 °  m it Cl2-Mengen behandelt, die theoret. 
zur Bldg. von CrCl3 u. FeCl3 ausreichen w ürden, u. m an  se tz t dem  abström enden  CrCl2, 
CNCl3 u. FeCl3 e n th a lten d en  D am pfgem isch Cl2 ( >  5%  der zur Chlorierung benötig ten  R aum 
menge) zu, um  CrCl2 in  CrCl3 überzuführen , was als solches zur K ondensation  gebracht 
w ird. Bei frak tio n ie rte r  K o n d ensa tion  w ird ein reineres Cr-Chlorid e rhalten  als bei den 
bisherigen Verff., w ährend bei gem einsam er K ondensation  der Chloride M ischungen er
h a lte n  w erden , in denen CrCl3 n u r wenig lösl. ist, so d aß  von diesem  die übrigen Chloride 
(Fe u. Mg) leicht d u rch  Auslaugen g e tre n n t w erden können. Die Tem p. beim  Chlorieren 
w ird d u rch  A bstim m ung der E rz-, Cl2-, C- u. Luftm engen geregelt. (A. P. 2 325 192 vom 
1 3 /1 0 .1 9 4 1 , ausg. 2 7 /7 .1 9 4 3 .)  GEISSLER. 6437

Pittsburgh Plate Glass Co., Allegheny C ounty, Pa ., übert. von: Irving E. Muskat, 
A kron, O., V. S t. A., Chlorieren von Chromerzen oder anderen  Cr-haltigen Prodd ., wie 
Ferrochrom , C hrom pigm enten oder M etallabfällen m it >  10, vorzugsweise >  20 Cr u. 
Gehh. an  Mg, Ca oder anderen  E rdalkalim etallen . Um im Chlorierungsofen ein  Anbacken 
der Beschickung an  d er Ofenwand d urch  V erkleben m it geschm olzenen E rdalkalichloriden 
zu verm eiden, a rb e ite t m an bei T em pp., bei denen diese Chloride m it verflüch tig t werden,
vorzugsweise bei über 1250°, z. B. bei 1400— 1600°. Als C hlorierungsofen d ien t zweck
m äßig ein kon tinu ierlich  be trieb en er schachtförm iger Ofen ohne A ußenbeheizung, bei 
dem  die Tem p. d u rch  V orerh itzung  v o n -E rz, Cl2 u. L uft sowie d u rch  V erbrennung des 
beigem ischten  C u. d u rch  Ä nderung des D urchsatzes geregelt w ird. D er C-Zuschlag rich tet 
sich nach  dem  Geh. des E rzes an  Cr u. Fe. Bei E rzen  m it 25— 55%  Cr20 3 b enö tig t man 
20— 40%  C u. dem entsprechend  in den  Chlorierungsgasen einen 0 2-Geh. von 5 bis 
20 V ol.-%  (bezogen au f den Cl2-G ehalt). (A. P. 2 242 257 vom  3 0 /1 1 .1 9 3 9 , ausg. 20/5.
1941.) GEISSLER. 6437

Pittsburgh Plate Glass Co., Allegheny C ounty, Pa., ü bert. von: Irving E. Muskat, 
A kron, O., V. S t. A., Chlorierung von Chromerzen. D urch die m it einem  C -haltigen R eduk
tio n sm itte l gem ischten b rik e ttie rten  E rze w ird in  einem  schachtförm igen Ofen bei Tempp. 
v on  ü ber 900°, vorzugsweise bei über 1250°, Chlorgas geblasen. Z ur V erbrennung eines 
Teils des C fü h rt m an L uft in d en  Ofen ein. H ie rd u rch  w ird gleichzeitig ein S in tern  der 
R ü ck stän d e  v e rh indert. Die Cl2-Menge w ird so bem essen, d aß  das Cr w eitgehend (m inde
s ten s ab er zu 10% ) als CrCl2 verflüch tig t w ird. Die aufgew endete Cl2-Menge is t gegenüber 
dem  V erbrauch  bei anderen  Verff. gering. A ußerdem  verm eidet m an  eine E rh itzu n g  der 
B eschickung von außen . (A. P. 2 3 4 9 7 4 7  vom 8 /2 .1 9 4 1 , ausg. 2 3 /5 .1 9 4 4 .)  GEISSLER. 6437  

Dow Chemical Co., M idland, Mich., übert. von : Charles G. Maier, O akland, Calif., 
V. St. A., Chlorierung von oxydischen Chromerzen m it höheren Gehh. an  E rdalkalim etallen , 
bes. Mg, in  einem  kontinu ierlich  betriebenen , von au ß en  beheizten  schachtförm igen Ofen, 
in  welchen die H auptm enge des Cl2 (50— 75% ) im G egenstrom  zu der m it C gem ischten 
B eschickung eingeleitet w ird, w enn diese eine Tem p. von > 8 5 0 °  angenom m en h a t. Die 
restliche Cl2-Menge fü h r t  m an am  oberen Ofenende zu. Die verflüch tig ten  Chloride werden 
u n terh a lb  d er V orerhitzungszone abgezogen. Um in der A bkühlungszone eine Ansatzbldg. 
d u rch  A nkleben d er fl. E rdalkalichloride an  der Ofenwand zu verh ü ten , w ird in dieser 
eine A tm osphäre  aus CO, H 2, A, N 2 oder anderen  Gasen au frech te rh a lten , die von den 
Chloriden n ich t abso rb iert werden. H ierdurch  w ird erre ich t, daß  die fl. E rdalkalich loride  
die in d e n 'R ü ck s tä n d en  en th a lten e  S i0 2 benetzen  (was bei einer Cl2- oder HCl-A tm o- 
sphäre  n ich t der Fall ist) u. m it den  A bgängen e n tfe rn t werden. D urch E in fü h ru n g  von 
L uft am  O fenende u. V erbrennung eines Teils des C kann  m an  eine  C O -A tm osphäre in 
d er A bkühlungszone erzeugen. (A. P. 2 349 801 vom  3 0 /3 .1 9 4 2 , ausg. 3 0 /5 .1 9 4 4 .

GEISSLER. 6437



Electro Metallurgical Co., W. V., übert. von: Andrew J. Gailey, N iagara Falls, N. Y., 
V. S t. A., Behandlung von Chrom-Erzen. Zur E ntfernung  eines Teils des F e  werden die 
E rze bei einer Tem p. von > 6 0 0 ,  aber <  900° m it einer gasförm igen M ischung aus einem 
C hlorierungsm ittel (Cl2, SC12), CO u. einem V erdünnungsgas (N2, C 0 2) behandelt. Fe wird 
in FeCl3 übergeführt u. verflüchtig t. Die Bldg. größerer Mengen von Cr-Chloriden wird 
durch R egelung der B ehandlungstem p. verh indert. Beispiel: B rikette  aus einem  Cr-Erz 
m it 30 ,2(% ) Cr u. 18,5 F e w urden in einem  schachtförm igen Ofen bei ca. 715° in  der 
R eaktionszone m it einer M ischung aus Cl2, CO u. N 2 behandelt. Die ausgetragenen B ri
k e tte  en th ie lten  32,7 Cr u. 10,6 Fe. Das verflüchtigte FeCl3 en th ie lt 0,13 Cr. (A. P. 2 277220 
vom  2 8 /1 2 . 1939, ausg. 24/3 . 1942.) GEISSLEE. 6437

Daniel Gardner, New Y ork, N. Y., V. St. A., Auslaugen von M angan-Erzen. Die ge
m ahlenen E rze  w erden zur E n tfernung  der staubförm igen Teilchen u. von lösl.Ver- 
unrein igungen m it einer schw ach a lkal. Lsg., z. B. K alkw asser, gewaschen, w orauf m an 
dem R ü ckstand  5 — 15%  a k t. Kohle oder K oks (T ieftem peraturkoks) u. einen alkal. Stoff, 
wie Ca(OH)2, zum ischt. Die M. wird d ann  in n ich t oxydierender A tm osphäre (W asser
dam pf) auf 4 00—500° e rh itz t. H ierdurch  werden M n02 u. Mn30 4 in MnO u. Mn20 3 über
geführt. D urch den Ca(OH)2-Zusatz sollen die M n-Silicate zerlegt werden. D as heiße Gut 
wird d an n  u n te r  n ich t oxydierenden Bedingungen in W. abgeschreckt u. das Mn m it 
N H 4C1-Lsg., W einsäure oder einer anderen  organ. Säure, wie Öl-, Stearin- oder Benzoe
säure, ausgelaug t. N ach  A bdam pfen des Lösungsm ., das wiedergewonnen wird, b leib t ein 
pulverförm iges bzw. am orphes Prod. hoher R einheit zurück. Bei V erarbeitung von Fe- 
haltigem  G ut k an n  m an das Fe vor der Laugung m agnet. entfernen. (A. P . 2 296 841 vom 
1/S. 1941, ausg. 2 9/9 . 1942.) “ GEISSLEE. 6437

Pietro Guareschi, Genua, Ita lien , Gewinnung von Mangan aus unreinem MnO2-Erz 
d u rch  Auslaugen m it H 2S 0 4 in  Ggw. von F e S 0 4 als R eduktionsm itte l. N ach Ausfällung 
von V erunreinigungen, wie Cu, Zn u. Cd, die weniger e lektropositiv  als Mn sind, m it 
E lek tro ly t-M n von der spä teren  E lek tro lyse  werden Fe, As u. Sb durch  O xydation m it 
MnO., u. N eutralisation  der Lsg. niedergeschlagen. Zum N eutralisieren verw endet m an den 
bei der E lektrolyse anfallenden K a tho ly ten , der eine alkal. Lsg. von N H 4-Salzen u. M nS04 
d a rste llt. Die gereinigte Lsg. wird in  Zellen m it D iaphragm a elektro lysiert. Den Fe(O H )3- 
Nd. lö st m an  in  dem  A nolyten auf u. b en u tz t die Lsg. zur Laugung von frischem  M n-Erz. 
(A. P. 2 356 515 vom  18/9.“l9 4 1 , ausg. 22/8. 1944. I t .  Prior. 8/10. 1940.) GEISSLEE. 6437

Minerals and Metals Corp., New York, N. Y., übert. von : Selwyne P. Kinney, P it ts 
burgh , Pa., V. St. A., Gewinnung von Mangan, bes. aus geringw ertigen E rzen m it hohen 
Gehh. an F e  u. G angart. In  den Erzen werden Mn u. Fe m it C oder Gasen red., w orauf 
m an die M. m it HCl behandelt, um beide Metalle in die Chloride überzuführen, die ver
flüch tig t u. nach der K ondensation m it um laufendem  H 2 oder einem  H 2 en th a lten d en  
Gas zu M etall red. werden. Aus dem M etallgemisch wird Fe m agnet. en tfe rn t. (A. P. 
2 290 843 vom  26/5. 1941, ausg. 21/7. 1942.) GEISSLEE. 6437

Electro Manganese Corp., Minneapolis, M inn., übert. v o n : Charles L. Manteil, Munsey 
P ark , M anhasset, N. Y., V. St. A., Manganelektrolyse. Bei der E lektrolyse wird in üblicher 
Weise m it getrenntem  A nolyt u. K a th o ly t u. einem M gS04-(N H 4)2S 0 4-E lek tro ly ten  ge
a rb e ite t. Um eine gleichmäßige Abscheidung des Mn an  der K athode zu gewährleisten, 
wird die E lektrolyse u n te r  E inhaltung  eines bestim m ten  K athodenpoten tials d u rch 
gefü h rt, was näher e rläu te rt wird. — Zeichnungen, D iagram m . (A. P. 2 286148  vom 
11/7. 1941, ausg. 9/6. 1942.) GEISSLEE. 6437

Electro Manganese Corp., Minneapolis, Minn., übert. von: Charles L. Mantell, Man
h asse t, N. Y ., und William L. Hammerquist, K noxville, Tenn., V. St. A., Mangan
elektrolyse  u n ter B enutzung eines M nS04, (NH4)2S 0 4 u. H 2S 0 4 en tha ltenden  E lek tro ly ten  
u. eines D iaphragm as. E s wurde festgestellt, daß  sich im E lek tro ly ten  allm ählich Mg 
an re ich ert, was im A nolyten  nach Ü berschreiten von 4 g M gS04 im  L ite r zur Bldg. kom 
plexer Sulfa te  m it Mn u. N H 4 fü h rt, die die Poren im D iaphragm a u. die Abflußleitungen 
verstopfen  u. außerdem  Mn-Verluste bedeuten. Im  K ath o ly ten  bilden sich bas. Mg-Verbb., 
die ausfallen  u. das K athodenm etall verunreinigen. Zur E n tfernung  des Mg b rin g t m an 
es als F luorid  durch  Z usatz von Alkalifluoriden oder N H 4F  oder N H 4H F 2 zur Abscheidung. 
Da die günstigsten  Fällungsbedingungen bei einem ph zwischen 1—3, vorzugsweise
1 ,5—2,75 vorliegen, scheidet m an das Mg im A nolyten ab, bevor m an diesen auf M n-Erz 
zur A nreicherung des Mn zur Einw . bringt. (A. P . 2 348 742 vom 25/10. 1940, ausg. 16/4. 
1944.) GEISSLEE. 6437

* Eimer M. Wannamaker und Harold L. Chamberlain, Anode fü r  die Abscheidung von 
Mangan. Die Anode se tz t sich wie folgt zusam m en: 68,15%  Pb, 27,25%  Sn, 4,36%  Sb, 
0,19%  Co, 0,026%  Ag, 0,021%  Fe u. 0,003%  Mn. (Can. P. 430269 , ausg. 25/9. 1945.)

Ka l ix . 6437
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Chicago Development Co., Chicago, Hl., übert. von : Reginald S. Dean, W ash ing ton ,
D. C., V. St. A., M angan-Legierung  b esteh t aus 50—60 Mn (in Form  von E lek tro ly tm etall),
6 — 12 Cr, R est Fe. Die L egierung ist bei 1200° u. nach A bschrecken von 1100— 1200° bei 
gew öhnlicher Tem p. verform bar. Im  abgeschreck ten  Z u stand  ist sie unm agnetisch . Sie 
w ird d u rch  G lühen bei 1200°, A bschrecken u. Anlassen bei 500— 700° ve rg ü te t. Die W erk
stoffe e ignen sich bes. fü r N ocken, Sperrk linken u. a. M aschinenteile, die hohe Verschleiß
fe s tig k e it besitzen  m üssen. (A. P. 2 286 199 vom  16/6. 1938, ausg. 16/6. 1942.)

GEISSLER. 6437
Metallurgieal Co., W. V., ü bert. vo n : William Kroll, New Y ork, N. Y ., V. S t. A., K alt

verarbeitbare M angan-Legierung  b esteh t aus 0,1— 10(% ) Al, 0 ,5— 10 Ni, 1—35 Cu, R est 
> 5 0  Mn. U n te r H erabsetzung  des Cu-Geh. k ann  die L egierung b is 20 Zn en th a lten . Fe, 
Co, W  u. Cr können in einer G esam tm enge von bis zu 5, vorzugsweise bis zu 2 zugegen 
sein. A us den  L egierungen hergestellte  G ußbarren  w erden ohne A bkühlung  bei einer 
Tem p. gew alz t, die über der a .^-U m w andlung  liegt. N ach  dem  W arm w alzen w ird das 
W alzgu t rasch  abgekühlt. E s is t d ann  in w eitem  A usm aß k a lt w alzbar. Zwischenglühungen 
w erd en  im ß- oder y-B ereich vorgenom m en. N ach  dem  G lühen w ird abgeschreckt. Der 
Ni-Geh. der Legierung v e rh in d ert eine V ersprödung beim  E rh itzen  im a-G ebiet. Al w irk t 
desoxydierend u. v e rh in d e rt eine 0 2- u. N 2-A ufnahm e beim  Schm elzen. D er W iderstand 
de r L egierung gegen K orrosion d u rch  feuch te  L u ft is t ca. d er gleiche wie bei reinem  Cu. 
Z underbldg. t r i t t  bei Legierungen m it geringem  Cu-Geh. e rs t bei 600, bei solchen m it 
höheren  Cu-G ehh. e rs t bei 700° auf. Die Legierungen zeichnen sich d u rch  hohen  e lektr. 
W iderstand  u. hohen W ärm eausdehnungskoeff. aus. Sie eignen sich u. a. zur H erst. von 
Therm oelem enten. (A. P. 2 287 888 vom  17/1. 1940, ausg. 30/6. 1942. L uxem burg. Prior. 
22/5. 1939.) GEISSLER. 6437

Charles F. Degner, Chicago, Hl., V. St. A., Gewinnung von Quecksilber aus sulfidischen  
Erzen. Die E rze w erden ohne jeden Zuschlag in d ü nner Schicht in e iner lu ftd ich ten , von 
außen  beheizten  T rom m el aus S tah l, vorzugsweise rostfreiem  S tah l m it 25(% ) Cr u. 15 Ni 
au f ca. 420° m öglichst gleichm äßig e rh itz t, Zu diesem  Zweck is t d er zylindr. Teil der 
T rom m el m it scharfen  Vor- u. R ücksprüngen  versehen, die das E rz  hochheben  u . lang
sam  abgleiten  lassen. Die en tw ickelten  Hg- u . S-D äm pfe w erden d u rch  ein axiales Rohr 
abgesaug t u. in den  K ondensa to r, vorzugsweise ein  nach  u n ten  geneigtes Stahlrohr, 
g ed rück t. D urch en tsprechende T em peraturregelung w ird eine S-A bscheidung verm ieden. 
(A. P. 2 348 673 vom  8/9. 1941, ausg. 9/5. 1944.) GEISSLER. 6439

Mathieson Alkali Works, Inc., New Y ork, ü b e rt. von : Maurice C. Taylor, Niagara 
Falls, N. Y., V. S t. A., Zersetzung von A lkaliam algam . D as A m algam  d u rch strö m t im 
G egenstrom  zu der Zersetzungsfl. (W. oder ein Alkohol m it < 4  C-Atom en) eine Schicht 
aus einem  stückförm igen G ut, das aus einem  e lek tr. le itenden , n ich t am alg ierbaren  Stoff 
b e steh t, d er von d er Zersetzungsfl. b en e tz t w ird. E s k o m m t z. B. G rap h it m it einer S tück
größe von ca. 3/8 in. (9,53 mm) in Frage. Die am  B oden de r Vorr. e in g efü h rte  Zersetzungsfl. 
w an d ert als Film  an  de r Fü llung  nach  oben, so d aß  m it der A m algam füllung im m er neue 
B erührungsflächen geschaffen w erden. D er en tw ickelte  H 2, d e r ebenso wie die H y d ro x y d 
oder A lkalialkoholatlsg. am  oberen E nde  des Z ersetzungsgefäßes abgezogen w ird , u n te r
s tü tz t  die A ufw ärtsbew egung der F lüssigkeit. D as fre igesetz te  H g w ird  am  Boden des 
G efäßes, zweckm äßig über eine S teig leitung, abgezogen. (A. P . 2 336 045 vom  14/2. 1941, 
ausg. 7/12. 1943.) GEISSLER. 6439

Callite Tungsten Corp., übert. von : Rudolf Lowit, U nion C ity, N. J . ,  V. St. A., H er
stellung nahtloser Hohlkörper, zum  B eispiel Rohre, aus Molybdän oder einem  anderen 
hochschm . M etall, wie W , Ta, Nb oder ih ren  Legierungen. G epu lvertes Mo w ird in einer 
F orm  um einen K ern  aus B orosilicatglas g ep reß t u. das Ganze auf eine Tem p. e rh itz t, die 
k u rz  u n te r  dem  F. des Mo liegt. Dabei s in te r t  das M o-Pulver, w ährend  d as Glas aus
schm ilzt. In  den  H ohlraum  wird ein M etallstab  e in g efü h rt u . über ihn  d as Mo gehäm m ert 
o der auch  gew alzt oder geschm iedet. Z u le tz t w ird auf F ertig m aß  gezogen. Als K ern 
w erkstoffe kom m en au ß er B orosilicatglas auch  andere  Stoffe m it gleicher oder geringerer 
W ärm eausdehnung  als Mo in  F rage, z. B. W m it einem  Ü berzug aus O xyden von Be, 
Mg, Zr oder Th, ferner M etalle m it gleichem  V erh., die m it Mo keine Legierung zu bilden 
verm ögen, wie Ni, Fe, Cr oder bes. die Legierung „ In va r“ m it seh r niedrigem  A usdehnungs
koeffizienten . Auf diesen K ernen k an n  auch  die V erform ung des g esin te rten  M etalls vor 
sich gehen. (A. P. 2 373 405 vom 14/2. 1941, ausg. 10/4. 1945.) ~ GEISSLER. 6441 

Cleveland Tungsten, Inc., ü bert. von : William E. Mansfield, Garfield H eights, O., 
V. S t. A., Wärmebehandlung von Wolfram. D urch H äm m ern , Schm ieden, W alzen oder 
Z iehen hergestellte  duktile  D räh te  oder S täbe aus W w erden in  n ich t oxydierender A tm o
sp häre  auf 900— 1400° so lange e rh itz t, b is das b lä ttrig e  Gefüge zerstö rt u . das W n ich t 
m ehr d u k til ist. J e  nach der E rh itzungstem p . u . d er Dicke des W -K örpers d a u e rt die
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E rh itzung  10— 40 M inuten. Die D räh te  eignen sich bes. als E inführungsdräh te  in R ad io 
röhren  oder andere evakuierte  oder m it Gas gefüllte R öhren. Im  Gegensatz zu duktilem  W 
m it lam ellarem  Gefüge verm ag die A ußenluft n ich t durch  den E inführungsdrah t in die 
R öhre zu dringen. Die D räh te  oder S täbe eignen sich ferner fü r E lek troden  zum L ich t
bogenschweißen m it atom arem  H , da  sie die nötige Steifigkeit besitzen, um die E lek troden
spitzen  dau ern d  auf gleichem A bstand zu h a lten  (A. P . 2 308 700 vom 30/7. 1941, ausg. 
19/1. 1943.) GEISSLER. 6441

Anaconda Copper Mining Co., übert. von: James Joseph Nelson, A naconda, M ont., 
V. St. A., Gewinnung von Vanadium  aus Gemischen von H y d ra ten  der Pen toxyde von 
V u. P , wie sie bei der G ewinnung von Phosphorsäure aus V -haltigen Phosphaten  anfallen. 
E ine wss. T rübe der Ausgangsstoffe wird zur Bldg. lösl. N H 4-Phosphate u. -V anadate m it 
N H 4OH bei ca. 60° beh an d e lt u. dann  aus ih r  die H auptm enge des P  als Dicalcium- 
phosphat durch  Zugabe beschränkter Mengen Ca(OH)2 gefällt. N ach A btrennung des Nd. 
fä llt m an den R est des P  m it Ca(OH)2 im  Ü berschuß, wobei ein Teil des V m it in den Nd. 
geht. D ieser wird als F ä llm itte l fü r P  bei der 1. Fällung benu tz t. Aus der gereinigten 
V-Lsg. w ird V als unlösl. N H 4-H exavanadat gefällt, das durch  E rh itzung  auf ca. 300° 
ein E rzeugnis m it bis 98%  V20 5 ergib t. (A. P . 2 357 488 vom 3/10. 1942, ausg. 5/9. 1944.

GEISSLER. 6441
Walther H. Dulsberg, New Y ork, N. Y., V. S t. A., übert. von: Robert Suehy und

Hellmuth Seeliger, B itterfeld , D eutschland, Herstellung calciumhaltiger A lum in ium -  
Legierungen. B rik e tte  aus gebranntem  K alk  u. A l-Pulver werden bei Tem pp. von ca. 
1000° in  K o n ta k t m it fl. Al zur R k. gebrach t. Die Gehh. an  Al u. CaO in  der b rik e ttie rten  
Mischung sind so abgestim m t, daß  eine m öglichst niedrig schm. Ca—A lum inat-Schlacke 
en ts teh t, die fl. von der A l-Legierungsschmelze ge tren n t w ird. Man e rh ä lt ein homogenes, 
leicht schm elzbares M etall, das frei ist von Einschlüssen. (A. P. 2 257 988 vom  22/1. 1938, 
ausg. 7/10. 1941. D. Prior. 29/1. 1937.) GEISSLER. 6443

AluminumCo. of Ameriea, P ittsbu rgh , übert. von: Philip T. Stroup, New Kensing- 
ton , Pa ., V. S t. A., Alum inium legierungen. Die Legierungen en th a lten  neben Al > 0 ,0 1  (% ) 
Ta u. > 0 ,0 1  N b, in  einer Gesam tm enge, die 0,5 n ich t übersteigen darf, ferner Cu, Mg, 
Mn, Si u. Zn in  den folgenden Mengen: 0,1— 3 (% ) Mn (A. P . 2 280 169), 0,25— 12 Cu, 
0,5—20 Zn (A. P. 2 280 170), 0,25— 12 Cu, 0 ,1—3 Mn (A. P. 2 280 171), 0,5—15 Mg, 
0,1—3 Mn (A. P. 2 280 172), 0,25— 12 Cu, 0,5— 15 Mg (A. P. 2 280 173), 0,25—12 Cu, 
0,25— 14 Si (A. P. 2 280 174), 0,25— 12 Cu, 0 ,5— 15 Mg, 0,25— 14 Si (A. P. 2 280 175), 
0,5—15 Mg, 0,25— 14 Si (A. P. 2 280 176), 0,5— 15 Mg (A. P. 2 280 177), 0,25— 14 Si 
(A. P. 2 280 178). A ußerdem  können die Legierungen H ärtn er en th a lten , u. zwar 
0,002—2 Be, 0,06—0,5 B, 0,005—0,5 Cr, 0,1—0,5 Mo, 0,25—2,5 Ni, 0,01—0,5 Ti, 
0,1—0,5 Zr, vorzugsweise zu m ehreren in einer Gesam tm enge bis zu 3. Die gleichzeitige 
A nw esenheit von Ta u. Nb bed ing t in  der gegossenen Legierung, auch bei langsam er 
A bkühlung, ein gleichm äßiges, feines, gleichachsiges K orn, das durch  E inzelzusätze nicht 
zu erreichen ist. Dies w irk t sich bei G ußbarren m it großen Q uerschnitten bes. günstig  aus. 
Die Festigkeitseigg ., V erform barkeit u. das K orrosionsverh. werden durch  die Zusätze 
n ich t beeinflußt. (A. PP. 2 280169, 2 280170, 2 280171, 2 280 172, 2 280173, 2 280 174, 
2 280 175, 2 280 176, 2 280 177 u. 2 280 178 vom 27/10. 1939, ausg. 21/4. 1942.)

GEISSLER. 6443
Aluminum Co. of Ameriea, Pittsbu rgh , Pa., übert. von: William Trehane Ennar,

N ew ark, O., V. St. A., Drahtgewebe. Die D räh te  bestehen aus einem  K ern aus einer n ich t 
vergü tbaren  hochfesten Al-Legierung, z. B. m it 3—6 (% ) Mg, 0,05— 1 Mn, 0,05—0,5 Cr 
u. einem  Überzug aus einer vergütbaren Legierung, z. B. m it 0,5—3 Zn, 0,75—3 Mg- 
Silicid' u. 0,05—5 Cr oder 0,1— 1 Mn. Durch unterschiedliche B ehandlung d er D räh te  
wird die K e tte  hä rte r  hergestellt als der Schuß. Man kann z. B. die für die K e tte  bestim m ten  
D räh te  nach einem  Lösungsglühen bei 510° abschrecken, dann bei ca. 75—90%  Quer- 
schn ittsverm inderung  fertig  ziehen u. schließlich bei 100—200° anlassen, w ährend m an 
die fü r den Schuß bestim m ten  D räh te  bei 250— 400° g lüh t u. dann  fertig  zieht. Das 
Gewebe ist frei von G raten  u. B eulen u. besitz t die erforderliche Steifigkeit. (A. P. 2 355 963 
vom  16/7. 1940, ausg. 15 /8 . 1944.) GEISSLER. 6443

IX . O rganische Industrie.
—, Herstellung von Dichloräthylen  durch R ed. von T etrach lo räthan  (I) u n te r V er

w endung von Am algam en, z. B. Alkali-, E rdalkali- oder Z inkam algam . — E ine wss. 
E m ulsion von 750 kg I  in  150 kg W. wird z.B. bei 60° der Einw . von N a-A m algam  u n te r
worfen. Dabei w erden je qm Am algam oberfläche ca. 11 kg I  je Stde. zu sym m . Dichlor - 
ä thy len  um gesetzt. Das en tstehende, zwischen 50 u. 60° sd. Gemisch von cis- u. trans- 
Dichloräthylen wird u n te r den R eaktionsbedingungen verflüchtig t u. durch  K ondensation
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in re instem  Z ustand  m it einer A usbeute von ca. 95%  der th eo re t. berechneten  Menge 
gewonnen. (D. R. P. 747 814 K l. 12o vom  5/12. 1939, ausg. 16/10.1944.) G a n z l iN. 425 

Louis Renault, F rankreich , W iedergewinnung von Quecksilber aus den K atalysator- 
riickständen von Acetylenadditionsreaktionen. D as bei den A dditionen von organ. Verbb., 
wie Alkohole u. Bzl., an  A cetylen als K a ta ly sa to r verw endete  H g-Sulfa t h in te rb le ib t nach 
beendeter R k. in einem  harzigen u. schlam m igen R ü ck stan d  u. ist infolge dieser V erharzung 
in ak tiv ie rt. Z ur W iedergew innung u. R eak tiv ierung  w äsch t m an  den  Schlam m  zuerst 
m it W ., d an n  m it A. oder M ethanol, w odurch die H arze  zum  größ ten  Teil gelöst werden. 
Der Schlam m  w ird d an n  ge trocknet u. fein gem ahlen, er e n th ä lt  m etall. H g u. organ. 
M ercurosulfate. D as e rstere  w ird in  H N 0 3 gelöst u. m it konz. H 2S 0 4 H g2S 0 4 ausgefällt. 
D er Nd. w ird zur E n tfe rn u n g  von  bas. Su lfa t m it H 2S 0 4 ausgew aschen u. getrocknet. 
E r  s te llt infolge seiner geringen K orngröße einen äu ß ers t a k t.  regenerie rten  K a ta ly sa to r 
fü r das g enann te  Verf. dar. (F. P. 896552 vom  16/7. 1943, ausg. 26/2. 1945.) K a l i x . 426 

N. V. De Bataafsche Petroleum Mij., H olland, H erstellung von K etonen aus A lkenen, 
ndem  diese zusam m en m it W asserdam pf bei e rh ö h te r Tem p. über K a ta ly sa to re n  geleitet 
w erden, die O xyde d er 2., 3., 4. oder 6. G ruppe sowie M etalle oder p a rtie ll red. M etall
oxyde d er rech ten  S palte  de r 1. G ruppe oder d er 7. oder 8. G ruppe des Period. Syst. 
e n th a lte n , also z. B. O xyde von Mg, Ca, Zn, Cd, AI, Si, T h, W , Cr u. ih re  G em ische; ferner 
Cu, Ag, Mn, Fe, Ni, Co u. ih re  p a rtie ll red . Oxyde. A ußerdem  können  Trägerstoffe, 
wie B im sstein usw ., u. A ktiv ierungsm itte l, z. B. die O xyde von T h, Cr, N i, zugegen sein. 
Sehr geeignet sind K a ta ly sa to ren , die Al- oder Si-O xyd sowie Cu oder Ag (oder ihre p a r
tiell red . Oxyde) u. gegebenenfalls T h 0 2 e n th a lten . Die T em pp. liegen zwischen 200 u. 
500°, bes. 300 u . 450°; d er D ruck soll ca. 10—50 a t  be tragen . — In  m anchen  Fällen  e n t
stehen  neben den  K e tonen  geringe Mengen an  E ste rn , Ä thern , A lkoholen oder Säuren. — 
A ußer von re inen  A lkenen k an n  m an  au ch  von alkenhaltigen  G asgem ischen, z. B. einer 
P ro p an -P ro p en -F rak tio n , ausgehen. — A ktiv iertes , alkali- u . chlorfreies AI20 3 (K orngröße
3—5 m m) wird in  eine Lsg. von  T h (N 0 3)4 u . Cu(NOs)2 d e ra r t  e ingetragen , d aß  die Lsg. 
völlig ab so rb iert w ird, d an n  4%  S tdn . bei 110° ge tro ck n et, 3 S tdn . in H 2-A tm osphäre 
au f 300° u. 4 S tdn . an  d er L u ft au f 500° e rh itz t. Ü ber 80 ccm dieses K a ta ly sa to rs  leitet 
m an  bei 11 a t  u. 350° s tü n d lich  420 ccm (n. B edingungen) P ropen  u. 6 g W asser. Nach 
12 S tdn . sind 67 g K o n d en sa t (Aceton  u . W.) u. 4,55 L ite r Gas (P ropen , H 2, C 0 2) e n t
stan d en . 17,2 M ol-%  Propen  sind in A ceton um gew andelt. (F. P. 902166 vom  23/2. 
1944, ausg. 21/8. 1945. Holl. P rio r. 7/4. 1943.) ~ DONLE. 604

Henkel &  Cie. G. m. b. H., D eu tsch lan d , Gewinnung von im  wesentlichen definierten 
Carbonsäuren aus wässerigen K ondensaten, die bei der O xydation von Paraffinkohlenw asser
stoffen m it molekularem Sauersto ff oder m it L u ft anfallen. M an u n te rw irft die K ondensate  
zunächst e iner f rak tio n ie rten  D est. u n te r  V erw endung der in  W . unlösl. B estandteile, 
die sie en th a lte n , als Sch leppm itte l fü r W ., bis dieses im w esentlichen e n tfe rn t is t ;  dann 
dest. m an  den R ü ckstand  u n te r  Zugabe von P rodd. (II), die te rn ä re  D estillationsgem ische 
m it W . u. Am eisensäure  (I), aber n ich t m it W. u. E ssigsäure oder ih ren  höheren  Hom ologen 
b ilden, bis p ra k t. die gesam te I  übergegangen ist, u. zerlegt gegebenenfalls den R ück
s tan d  durch  einfache Dest. in  seine B estand teile . Zu Beginn g eh t ein b e träch tlich e r Teil 
der im wss. K o n d en sa t sieh in  Lsg. oder Em ulsion befindenden öligen A nteile über. Diese 
w erden d er D est. e rn eu t zugeführt. D ie Tem p. soll m öglichst n iedrig  sein (80—100°). Die 
in  d er 2. P hase  anfallende I h a t  eine K onz, von 30— 60% . Als II verw endet man 
Ä thylenchlorid , T rich lo rä th y len , CC14, Bzl. oder Toluol. A us dem  R ü ck stan d  werden 
Essig-, Propion-, B utter-, Valeriansäure usw. gewonnen. — Beispiel. (F. P. 903 259 vom 
7/4. 1944, ausg. 28/9. 1945. D. P rior. 19/5. 1942.) DONLE. 644

Vereinigte Ölfabriken Hubbe & Fahrenholtz, D eutsch land , Gewinnung der niedermole
kularen wasserlöslichen Fettsäuren aus den mineralsauren Spaltw ässern der fettsauren Seifen  
von de r O xydation  n ich ta ro m at. K W -stoffe m itte ls  L u ft oder an d ere r sauersto ffhaltiger 
Gase. Den Spaltw ässern  w ird, gegebenenfalls nach  Z usatz  von N a2S 0 4, eine F rak tio n  von 
R o h fe ttsäu ren  (I) zugesetzt, welche a ls V orlauffrak tion  bei 150— 200° übergeh t u. als 
H a u p tan te il Säuren  m it ca. 10 C-Atom en en th ä lt. D iese Z u sa tzsäu ren  sind an  sich in 
reinem  W. unlösl. u. dienen h ier als E x tra k tio n sm itte l. — 1000 ccm Spaltw ässer, welche 
m it N a2S 0 4 g esä tt. sind , w erden m it 10000 g R o h fe ttsäu ren  von d er A rt I  v e rrü h rt. Die 
SZ. de r Spaltw ässer ist dabei von 322,7 auf 205,1 gesunken u n te r  G ew innung von 69,81%  
d er vorhandenen  wasserlösl. F e ttsäu ren . N ach  E n tfe rn u n g  des N a2S 0 4 d u rch  A usfrieren 
w erden noch 475 ccm Spaltw ässer abg etren n t. Diese w erden einer nochm aligen B ehandlung 
m it 4750 g R o h fe ttsäu ren  unterw orfen  u. dan ach  140 ccm S paltw asser w iedergew onnen. 
N ach  dieser zw eiten B ehandlung b e trä g t die SZ. n u r noch 112,5, w as einer A usbeu te  an  
aus den Spaltw ässern  gew onnenen lösl. F e tts ä u re n  von 95,12%  en tsp rich t. Die aus dem  
W. ex tra h ie rten  F e ttsäu re n  w erden von den als E x trak tio n sm itte l b e n u tz ten  R oh fe tt-
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säu ren  d u rch  Dest. ge tren n t. L etz te re  w erden zweckm äßig n ich t w ieder zur E x trak tio n  
verw endet, da  bei der T renndest. eine teilweise Zers, n ich t zu verm eiden ist u. d as Prod. 
d ad u rch  zur W iederverw endung ungeeignet wird. (F. P. 905 338 vom 23/6. 1944, ausg. 
30/11. 1945. D. P rior. 31/7. 1943.) F . MÜLLER. 644

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft für Electroehemische Industrie G. m. b. H., D eutsch
land, Essigsäureanhydrid. Bei der H erst. von Essigsäureanhydrid  (I) durch  Einw . von 
mol. 0 2 au f A cetaldehyd (II) bei niedriger Tem p. u. in Ggw. von indifferenten  Lösungs
m itte ln  verm eidet m an eine zu große Menge indifferentes L ösungsm ittel. Die Lösungs
m ittelm enge genügt, die zum Lösen des Schw erm etallkatalysators, z. B. Co-Acetat, au s
reicht. Bei d ieser Arbeitsweise bleiben die A usbeuten  w eiter hoch, verläu ft die Auf- 
spaltungsrk . bei d e r Siedetem p. des im Ü berschuß vorhandenen II, werden sehr leicht 
hochkonz. Lösungen von I u. E ssigsäure e rh a lten , w ird durch  das A btre iben von nu r 
wenig Lösungsm . D am pf gespart u. k ann  u n te r  der Einw . der en tw ickelten  W ärm e 
die Gesam tm enge des überschüssigen II abdestillieren. (F. P. 53 816 vom 28/6. 1944, 
ausg. 9/9.1946. Zusatz zu F. P. 877 931.) R o ic k . 644

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung schwefelhaltiger Ester. Man 
läß t t I 2S auf a ./i-ungesätt. C arbonsäureester bei erhöhter Tem p. in Ggw. kleiner Mengen 
von wasserfreien A lkalisulfiden oder von V erbb .,d ie  sich u n te r den R eaktionsbedinungen 
ohne Bldg. von W. in Alkalisulfide um w andeln können (A lkoholate, M ercaptide, E nolate 
usw.), einw irken. Als E ste r eignen sich z. B. die M ethyl-, Ä thyl-, P ropyl-,B utyl-, Cyclo- 
hexyl-, Ä thylenglykol-, Propylenglykol-, T hiodiglykolester von Acryl-, Croton-, Z im t
säure. Am besten  ist es, den H 2S im geschlossenen K reislauf durch den E ster zu führen , 
z. B. von un ten  in fein verte iltem  Z ustand einzublasen. Die E ste r können bis zu 90%  in 
S-haltige Verbb., bes. a./?'-Di carbonsäureester vonD ialkylsulfiden, übergeführt werden. — 
Z. B. g ib t m an zu 1000 (Teilen) Crotonsäure-n-butylester (I) 10 wasserfreies N a2S, le ite t 
bei 145° in  2 Stdn. von un ten  140 H 2S ein, n eu tra lis ie rt u. frak tio n iert. N eben unveränder
tem  I  w erden 27 (Teile) ß-M ercaptobuttersäurebutylester, K p .10 110°, u. 938 ß.ß '-Thio- 
dibultersäuredibutylester, K p .3 141°, gewonnen. — Aus Crotonsäure-ß-n-butoxyäthylester 
ß.ß'-Thiodibuttersäuredi-(ß-n-butoxyäthylester), K p .0,01 168— 173°. (F. P. 905 645 vom 
5/7 . 1944. ausg. 10/12. 1945. D. Prior. 19/10. 1942.) DONLE. 647

Bata A. G., Tschechoslowakei, Isolierung von cyclischen Isoxim en  (Lactamen) aus 
ihren mineralsauren Lösungen. Die m it E is verd. u. auf un terha lb  5° abgekühlten  Lsgg. 
werden n icht neutralisiert, sondern so schnell wie m öglich m it Lösungsm itteln  ex trah ie rt. 
Die kleine, sich dabei hydrolysierende Menge an  Isoxim  wird als freie co-Aminocarbon- 
säure  abgetrenn t. — Beispiel fü r d ie E x tra k tio n  einer schwefelsauren Cyclohexanonisoxim- 
lsg. m it Chloroform. Als Nebenprod. w ird e-Aminocapronsäure gewonnen. (F. P. 895785 
vom 23/6. 1943, ausg. 2/2 . 1945. D. P rior. 25/8 . 1942.) DONLE. 838

* Distillers Co.Ltd., Herbert M.Stanley, JackD.Morgan und Wm.L.Pritchard, 2-2-Bis- 
(oxyphenyl)-propan. (HOC'6H4)2-C'(CH3)2 wird durch K ondensation  von Phenol u. Aceton 
in  Ggw. von H 2S 0 4 u. eines H alogen-K W -stoffes hergestellt, z. B. CC14, CHC13, C2H 2C12. 
Ä thylidendibrom id oder Chlorbenzol. (E. P. 557 976, ausg. 14/12. 1943.)

SCHWECHTEN. 2498
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von 1-Aminonaphthalin- 

5-sulfonsäureamiden. Man behandelt 1-A cylam inonaphthaline, wie 1-Formyl-, 1-Acetyl-,
1-Propionyl- oder 1-Benzoylam inonaphthaline, bei n. oder m äßig erhöhter Tem p. m it 
überschüssiger Halogensulfonsäure, se tz t die en tstehenden  1-A cylam inonaphthalin- 
5-sulfonsäurehalogenide m it N H 3, prim , oder sek. Am inen oder ihren  Salzen von schwachen 
Säuren (C arbonaten , A cetaten) um  u. en tfe rn t schließlich die A cylgruppe. — Z. B. g ib t 
m an in 850 (Teile) C1S03H langsam  un ter R ühren  u. K ühlen 185 1-Acetylam inonaphthalin, 
e rw ärm t einige Zeit auf 50—60°, g ießt auf Eis. l-Acetylam inonaphthalin-5-sulfonylchlorid, 
F. 180° (Zers.). H ieraus m it (N H 4)2C 03 l-Acetylam inonaphthalin-5-sulfonsäuream id, 
F. 231°, u. durch  E rh itzen  m it verd. M ineralsäure l-Am inonaphthalin-5-sulfonsäuream id, 
F. 259°. — Zwischenprodd. fü r die Herst. von Farbstoffen u. Kunstharzen. (F. P. 897 828 
vom 6/9. 1943, ausg. 3/4. 1945. D. Prior. 6/8. 1942.) ÜONLE. 2664

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., D eutschland, Chloride von NaphthalinpolySulfon
säuren e rh ä lt m an  in  einfacher Weise aus den N aphthalinpolysulfonsäuren  oder ihren 
Salzen durch  E rh itzen  m it Chlorsulfonsäure im Ü berschuß. D urch dieses Verf. können 
die vorhandenen  Sulfonsäuregruppen in Sulfochloridgruppen um gew andelt u. weitere 
Sulfoehloridgruppen in  das Mol. eingeführt werden. — T räg t m an 332 (Gewichtsteile) 
feinst gepulvertes naphthalin-1.5-disulfonsaures N a bei R aum tem p. in  3600 Chlorsulfon
säure  ein, so geht das Salz u n te r schwacher Selbsterw ärm ung schnell in  Lösung. Man 
e rh itz t d ann  allm ählich u n te r R ückfluß auf 170—180°, bis sich kein HCl-Gas m ehr e n t
w ickelt, läß t d ann  erkalten , gießt die klare, leicht bräunliche F l. auf 13000 Eis, ex tra -
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h ie rt das Sulfochlorid m it 1500—2000 Chlf., tro ck n e t die Chloroform lsg. m it CaCl2 u. 
tre ib t das Chlf. ab. Man e rh ä lt 330 v io le tt gefärb tes k rysta llines N aphthalin-1 .3.5-trisu lfon- 
säurechlorid (78% ig. A usbeute), dessen R einheitsg rad  fü r  viele Zwecke genügt. Um- 
k ry st. e rh ä lt m an  ein  fa s t farbloses P rod . m it einem  F. von 145°. — F ern er können e rhalten  
w erden: aus N aphthalin-2 .7-disulfonsäure  in  85% ig . A usbeute N aphthalin-1 .3 .6-trisulfon- 
säurechlorid, F .192— 194°; aus einem  G em isch Von N ap h th a lin -1 .3.6- u. -1.3.7-trisulfon- 
säure ein Gem isch der en tsprechenden  C hloride, u. aus N ap h th a lin -1 .3.5.7-tetrasulfon- 
säure  in  80— 85% ig . A usbeute das N aphthalin-1.3.5.7-tetrasulfonsäurechlorid. (F. P. 
900 573 vom  15/12. 1943, ausg. 3/7. 1945. D. P rio r. 28/4. 1939.) ROICK. 2669

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutsch land , Herstellung von cyclischen peri-K etonen  
der Acenaphthen- und N aphthalinreihe, dad . gek., d aß  Acenaphthen  (I), N aphtha lin  (II), 
ihre D erivv. oder S ub stitu tio n sp ro d d . in  Ggw. von w asserfreier H F  m it a lip h a t. Verbb., 
die m indestens 3 C-Atom e u. in  1- u. 3 -S te llung au stau sch b a re  oder A dditionsrkk . zu
gängliche R este  en th a lte n  (z. B. H ydroxy l-, A lkoxy-, O xam idgruppen , Halogen- oder 
N itril-N -A tom e), kondensiert w erden. In  e rs te r  L inie kom m en fü r die K o n d ensa tion  a li
p h a t. D icarbonsäuren , ihre D erivv. u. S u b stitu tio n sp ro d d . in  B e tra ch t. — Z. B. werden 
in  einem  kupfernen  A utok laven  31 (Teile) I, 21 M alonsäure  (III) u. 300 H F  einige Stdn. 
auf 90— 95° e rh itz t ;  nach  been d e te r R k. w ird überschüssige H F  ab d es t., d er R ückstand  
m it N aO H  e x tra h ie rt, das E x tra k t  angesäuert, f iltr ie rt, d as abgeschiedene Prod. ge
w aschen u. getrocknet. Acenaphthen-peri-indandion. — Aus 3 1 1, 20 Cyanessigsäurem ethyl
ester u. 300 H F  M onoketim idhydrofluorid von peri-Acenaphlhindandion. — Aus I u. Acet- 
essigsäu reä thy leste r A cenaphthen-peri-m ethylindenon. — A us I  u. M alonsäurenitril 
Dilcetim idhydrofluorid von peri-Acenaphthindandion. ■— Aus II u. III peri-N aphthindandion, 
F . 272°. III k an n  d urch  sein Ca-Salz oder ein  anderes E rdalkali- oder au ch  Alkalisalz 
e rse tz t w erden. — Aus ß -M ethoxynaphtha lin  u. III ein peri-Indandion  vom  F. 175— 180°. 
(F. P. 896 270 vom  9/7. 1943, ausg. 16/2. 1945. D. P rior. 23/7. 1940.) DONLE. 2722

* Revertex Ltd., ü bert. von : Christopher L. Wilson und  Wm.H.Bagnall, Hydrierte  
Furane oder Gemische von hydrierten Furanen. H y d rie rte  F u ran e  e rh ä lt m an  d urch  E r
h itzen  von T etrahydro fu rfu ry la lkoho l (I) in  de r D am pfphase  bei 200— 300° m it einem 
K a ta ly sa to r, der aus 10—90 (% ) Cu u. 90— 10 Co b es teh t. — 102 g I t r ä g t  m an  im Verlauf 
von 4 S tdn . in  einen auf 265 °erh itz ten  u. den  C u- C o -K ataly sa to r e n th a lte n d en  K a ta ly sa to r- 
raum  ein. Zusam m en m it I w erden 24 L ite r  H 2 pro  Stde. e ingeführt. Die R eak tionsprodd . 
ergeben nach de r R einigung 10,5 g eines Gem isches, das zu gleichen Teilen aus T etrah y d ro 
fu ran  u. 2 .3 -D ihydrofuran  b esteh t. (E. P. 576 553, ausg. 9/4. 1946.) R o ic k . 2854 

I .  G. Farben indusirie  Akt.-Ges., D eutsch land , H erstellung von 3-Oxotetrahydrofuranen.
3 -O xy te trahydro fu rane , wie 3-Oxytetrahydrofuran  (I), 4- oder b-M ethyl-3-oxytetrahydro- 
fu ra n , 3 -O xy  - 2.2.5.5 -tetram ethyltetrahydrofuran  (II), w erden bei 200—350° m ittels 
K a ta ly sa to ren  (Cu, M etalle der 8. G ruppe des Period. Syst., Zn, Zn—Cu-Legierungen, 
Cd, oxyd. u. sulfid. K a ta ly sa to ren  usw.) h y d rie rt, gegebenenfalls in  Ggw. von A k tiv ierungs
m itte ln , wie Cr-Oxyd. M an k an n  in  fl. oder G asphase a rb e ite n ; ind iffe ren te  Gase oder 
Lösungsm ittel können anw esend sein. — Z. B. fü llt m an  ein  senkrech tes Porzellanrohr 
m it einem  C uC 03-K a ta ly sa to r in  P illenform , d er 0 ,5%  Cr-Oxyd e n th ä lt,  red u ziert ihn 
m it H 2 bei 200° u. le ite t stünd lich  bei 250° 20 cbm I-D am pf durch . D as K o n d en sa t e n t
h ä lt  neben I  ca. 40%  3-Oxotetrahydrofuran, K p .9 34— 35°. O xim , F . 66°, K p .0;4 64°. — 
Aus I I  3-Oxo-2.2.5.5-tetramethyltetrahydrofuran, K p . 155°. Semicarbazon, F . 183— 184°. — 
Lösungsm . u. Zwischenprodukte. (F. P. 903 053 vom  28/3. 1944, ausg. 24/9.1945. D. Prior. 
9/7. 1942.) DONLE. 2854

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., D eutschland, Herstellung von aliphatischen a-Mono- 
chlorketonen und Derivaten von Thiazolen oder Thiazolonen-(2). Man se tz t in der K älte  
ca. 1 Mol Chlor m it 1 Mol eines K etons in Ggw. von W . u. einer N -haltigen  Verb. um , die 
w asserbeständige C l-D erivv. zu bilden verm ag, in  denen das CI an  N gebunden ist. Da die 
N -V erbb. n u r als C l-Ü berträger w irken, können sie in ziem lich geringen Mengen eingesetzt 
w erden. — Die en tstehenden  wss. Lsgg. lassen sich, ohne daß  die M onochlorketone isoliert 
w erden, in einfacher W eise zu Thiazol- oder Thiazolon-(2)-derivv. um setzen , w enn sie, 
gegebenenfalls nach N eutralisierung, m it V erbb. b eh andelt w erden, die eine der beiden 

/  nebenst. G ruppen en th a lten . — Z. B. v e rrü h rt  m an 90 (Teile) A ceto n (II)
H S -C  E S _ P— u - 30 H arn sto ff (I) m it 150 W . u. le ite t in die k lare  Lsg. innerhalb  

H N - NH —30 S tdn . bei 15— 20° 105 Cl2 ein. D urch E x tra k tio n  m it Ae. usw.
erh ä lt m an Monochloraceton (V) in 85% ig . A usbeute  — Aus D iäthylketon

(III) in analoger Weise Monochlor d iäthylketon, K p . 135°. — I kann  durch  Sulfam id, 
0 2S(N H 2)2, e rse tz t w erden. — B ehandelt m an d ie  bei der C hlorierung von II in Ggw. von 
I en ts tehende  Lsg. bei 50° m it 95 Thioharnslo ff (IV), so e n ts te h t 2-A m ino-4-m ethylthiazol; 
Hydrochlorid, F .150°. Mit P henylthioharnstoff in entsprechenderW eise 2-Anilino-4-m ethylth i-
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azol oder 4-M ethyllhiazolon-2-anil, F . 120°. Mit D iphenylthioharnstoff 3-Phenyl-4-m ethylthi- 
azolon-2-anil, F . 140°. — Aus dem C hlorierungsprod. von I I I  bei der R k . m it IV 2-Am ino-4- 
äthyl-5-methylthiazol, K p .12135— 136°, F. 70°. — E in eL °g . von V in  HCl e rg ib t m it Thiobenz- 
amid 2-Phenyl-4-methylthiazol- (F. P . 906095  vom  26 /7 . 1944, ausg. 21/12. 1945. D. P rio rr. 
17/6 . u . 21 /6 . 1943.) DONLE. 3134

Imperial Chemical Industries Ltd., John George McKay Bremner und Donald MeNeil, 
E ngland , Herstellung von 1.2-D ihydropyran  (I). Man un terw irft Tetrahydrofurfuryl- 
allcohol (II) in D am pfphase bei 200—500° der E inw . eines K a ta ly sa to rs , der als w irksam en 
B estand te il einen A l-Phosphat-T onerde-K om plex  (bas. A l-Phosphat) e n th ä lt. D as V erhält
nis A120 3 : P 20 6 soll vorzugsweise zwischen 1,8 u. 3,5 liegen. — Z. B. m isch t m an 3,4 L ite r 
einer Al2(S 0 4)3-Lsg., die 61,4 g A120 3 e n th ä lt, m it 3 L ite r einer Lsg. von 136 g N a2C 0 3 
u. 14,3 g N a2H P 0 4, filtrie rt, w äscht, tro ck n e t den N d., verm ischt ihn m it 2%  G raphit, 
calcin iert ihn  in  Form  kleiner K ugeln 8 S tdn. bei 450° u. le ite t über 100 ccm dieses 
K a ta ly sa to rs  in der Stde. 50 ccm II (gemessen als Fl.). T em p.: 350°. 6 5 % ig. A usbeute 
an  I, K p. 84—86°, D.42° =  0,929, n D20 =  1,44. (F. P. 917042 vom 6/11. 1945, ausg. 23/12. 
1946. E . P rio rr. 21/2. 1941 u. 20/2. 1942.) DONLE. 3222

Imperial Chemical Industries Ltd., John George MaeKay Bremner, David Gwyn Jones 
und Arthur William Charles Taylor, E ngland, H ydrierung von D ihydropyranen zu Tetra- 
hydropyranen  in D am pfphase bei e rhöh ter Tem p. (100— 300°) u. in Ggw. eines K a ta ly sa to rs , 
der M etalle der 8. G ruppe des Period . Syst., bes. Fe u ./oder Ni, Co, en th ä lt. D a die R k. 
reversibel is t u. d as Gleichgewicht sich m it ansteigender Tem p. zugunsten  des D ihydro- 
py ran s versch ieb t, m üssen zu hohe Tem pp. verm ieden w erden. — Beispiel fü r die H y 
drierung von 1.2-D ihydropyran  bei 230° in  Ggw. eines N i-K a ta ly sa to rs  zu Tetrakydro- 
pyran  (A usbeute: 90—95% ). (F. P. 917 044 vom 6/11. 1945, ausg. 23/12. 1946. E . P rio rr. 
24/11. 1941 u. 20/11. 1942.) DONLE. 3222

* Roger Adams, Tetrahydrodibenzopyran. l-O xy-3-hexyl-6.6.9-trim ethyl-7.8.9.10-tetra- 
hydro-6-dibenzopyran  wird hergestellt durch  K ondensieren eines 5-m ethylcyclohexa- 
non-2-carbonsauren Salzes m it 1.3-D ioxy-5-hexylbenzol u. B ehandeln des e rhaltenen  
R eaktionsprod. m it M ethylm agnesium halogenid. (E. P. 558 554, ausg. 11/1. 1944.)

R a e t z . 3252
I. G.Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von basischen Verbindungen. 

E rh itz t  m an A llylacetonitril, seine Hom ologen oder Isom eren bei Tem pp. zwischen 300 
u. 1000°, zweckm äßig in  Ggw. von Stoffen m it großer Oberfläche, die eine kondensierende 
W rkg. ausüben, wie Porzellan u. Tonscherben, M g-Oxyd, Al-Oxyd, Silicagel u. A ktivkohle, 
deren  A k tiv itä t noch d u rch  A ufbringen von M etalloxyden, wie Cr-, V-, Th-, Mo- oder 
W -O xyd, e rhöh t w erden kann , sowie m öglichst in Ggw. von gasförm igen V erdünnungs
m itteln , so e rh ä lt m an  als R eaktionsprodd. Verbb. der Pyrid in reihe, Basen von höherem  
Mol.-Gew. u. ungesätt. KW -stoffe. — Bei einem D urehleiten von 150 g A llylacetonitril 
bei 450° innerhalb  von 5 S tdn. d u rch  ein eisernes R ohr, das m it einem m it 5%  C hrom 
oxyd ak tiv ierten  A lum inium oxyd beschickt ist, sowie bei einem  gleichzeitigen stündlichen 
D urchgang von 30 L iter N 2, e rh ä lt m an 12 g ungesätt. KW -stoffe, bes. Propylen  u. 
Butadien , 12 g P yrid in  u. i2  g höhersd. Basen. (F. P. 892 976 vom 30/3. 1943, ausg. 
25/5. 1944. D. Prior. 23/9. 1941.) ROICK. 3322

I. G. Farben industrie  Akt.-Ges., D eutschland, 2-N itropyrid in  e rhält m an in gu ter 
A usbeute bei geringer Zers, des nicht um gesetzten Ausgangsprod., wenn m an Gemische 
von P y rid in  u. Salpetersäure bei 300—500°, vorteilhaft 350—400°, e rh itz t. — D urch ein 
Q uarzrohr von 3 m Länge u. 10 mm Durchm esser, das in einem Salpeterbad auf 380° 
e rh itz t w ird, sch ick t m an in der Stde. 200 cm 3 eines Gemisches, das aus 200 (G ew ichts
teilen) P yrid in  u. 420 65 % ig. H N 0 3 besteht. Nach dem  A ufarbeiten der das R ohr ver
lassenden D äm pfe gew innt m an 175 (87,5%) Pyrid in  zurück u. e rhält 22 (7% ) 2-Nitro- 
p y r id in ,  F. 70°. (F. P. 906 284 vom 2/8 .1944, ausg. 27/12.1945. D. Prior. 24/4.1943.)

R o ic k . 3322
Pyridium Corp., Edmond Thomas Tisza, Bernard Francis Duesel und Leo David Brait- 

berg, V. St. A., Herstellung von 3-C yanpyridin  (I). Alkali- oder E rdalkalisalze von
3-Pyrid insulfonsäure w erden m it KCN u, NaCN oder m it K 4Fe(CN)G u. N a4Fe(CN)G bis 
auf 310—410° e rh itz t. E ine inerte  FI. von hohem  K p., z. B. ein geeignetes M ineralöl, soll 
zugegen sein. Das R eaktionsgem isch ist dann  eine dicke FL, die bis zum Ende der U m 
setzung g e rü h rt w erden kann . — Z. B. m ischt m an 453 g fein gepulvertes pyrid in-3-sulfon- 
sa u re sN a  (9 2 % ig) innig m it 150 g NaCN u. 50 KCN (beide 96% ig, g ranuliert), g ib t 
450 ccm hochsd. M ineralöl zu u. e rh itz t das Gemisch u n te r  R ü hren  in  einem eisernen, m it 
K ühler versehenen B ehälter. Die Dest. von I beginn t bei 250° u. ist beendet, wenn eine 
Tem p. von 310° erre ich t ist. I w ird von geringen Mengen M ineralöl d u rch  D ekantieren  
befre it u. durch  V akuum dest. gereinigt. A usbeute: 150 g (63% ). — W eitere Beispiele. 
(F. P. 913 467 vom 20/8. 1945, ausg. 11/9. 1946. A. Prior. 31/7. 1942.) DONLE. 3322
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Hans Theodor Bucherer, D eutsch land , Abtrennung von ß-P icolin  (I) aus I-haltigen 
Basengemischen. Die trockene D est. nach D. R . P. 661 804 u. die B isu lfitbehandlung  nach
D. R . P. 208 638 werden m ite inander k o m b in ie rt. I  b ildet m it B isulfit in ähn licher Weise 
wie P y rid in  ein wasserlösl. A dditionsprod. (Schw efligsäureester), w ährend die B egleitstoffe 
y-P icolin  (II), a .a -L u tid in  (III), l-M ethyl-4-ä thylpyrid in  (A ldehy die öllidin) usw. unverändert 
b leiben. Sie können dah er von dem  an B isulfit gebundenen, n ich tflüch tigen  I durch  W asser- 
d am p fd est. ab g e tren n t w erden. — Man geh t e tw a so vor, d aß  m an  das Bäsengem isch zu
n äch st m it B isu lfit b eh andelt u. d ann  die u n v eränderten  B asen frak tion ierend  d e s t.;  oder 
zunächst den Teil der B asen, der leich ter als I  m it Alkyl- oder A ralkylhalogeniden reagiert, 
in  q u a te rn ä re  Salze ü b e rfü h rt, die u n v eränderten  B asen a b tre n n t, m it B isu lfit behandelt 
(u n ter E n ts teh u n g  von I-B isu lfitverb .) u . den  noch vo rhandenen  B asenrest ebenso frak tio 
n ie rt wie es m it den q u a te rn ären  Salzen vor de r E inw . von B isu lfit geschah. Die Zer- 
se tzungstem pp. d er q u a te rn ären  Salze von II u . III liegen, da  I ausfä llt, so w eit ausein
ander, daß  die 3 B asen nun leicht voneinander g e tren n t w erden können . — Z. B . kon
densiert m an 100 g einer P y rid in frak tio n , K p . 124— 145°, aus S te inkoh len teer (35%  II, 
25%  I u. 40%  III) m it der 35 g II äq u iva len ten  Menge (47 g) Benzylchlorid, tre n n t die 
freien Basen (I u. III) vom qua te rn ären  II-Salz (y-P icolin ium benzylchlorid) durch  Vakuum - 
dest. ab , e rh itz t das verbleibende Gemisch von 25 g I u. 40 g III m it 250 g N a H S 0 3-Lsg. 
(38° Be) bis zur völligenU m w andlung von I  in  seinen n ich tflüch tigen  Schw efligsäureester
(IV) 30— 40 S tdn . am  R ückfluß , v e rtre ib t das unverän d erte  III m it W asserdam pf u. zer
legt IV durch  E rh itzen  m it konz. H 2S 0 4. D ann m acht m an alka l. u. dest. I m it W asser
dam pf. — Die von B isulfit n ich t angreifbaren  B asen können a n s ta t t  d u rch  W asserdam pf- 
dest. auch  durch  E x tra k tio n  m it Ae., Bzl. oder dgl. e n tfe rn t w erden. (F. P. 897 564 vom 
27/8. 1943, ausg. 26/3. 1945. D. Prio r. 9/6. 1941.) DONLE. 3324

Hoffmann-La-Roche, Inc., ü bert. von: John Lee, N utley , N. J . ,  und Stephan D. Heine- 
mann, New Y ork, N. Y., V. St. A., Herstellung von N icotinsäure durch Decarboxylierung 
von Chinolinsäure  k ann  bei niedriger Tem p. ohne B raunfärbung  des R eaktionsprod . aus
g e fü h rt w erden, wenn die R k. in inerten  L ösungsm itte ln , wie Benzol- u. N aphthalin- 
K W -stoffen, z. B. Diäthylbenzol, Tetralin  oder D ekalin  u. eines d am it m ischbaren Glykols, 
ausgeführt w ird. Man verw endet dazu z. B. ein Gemisch von Toluol oder X ylol-N ona- 
ä thy leng lykol 1 :1 . W enn das Glykol n ich t vollständig  m it dem  K W -stoff m ischbar ist, 
s e tz t m an einen P h th a lsäu rees te r oder einen anderen  E s te r  von Säuren  m it Benzol- oder 
N ap h thalinkern  zu u. b e n u tz t z. B. ein Gemisch aus 2 (Teilen) N onaäthylenglykol +  
8 Xylol +  1 B u ty lp h th a la t. In  2 (Volum enteilen) eines solchen Gem isches e rh itz t man 
5 Chinolinsäure ca. 2 S tdn . auf 115— 135°, bis die C 0 2-A bgabe b eendet ist. D ann wird 
f iltrie rt u. der N d. getrocknet, A usbeute 94— 99%  N icotinsäure. (A. P. 2 389 065 vom 
24/9. 1941, ausg. 13/11. 1945.) KALIX. 3344

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, N icotinsäure  e rh ä lt m an in techn. 
einfacher Weise u. in ausgezeichneter A usbeute  u. R einheit d u rch  E rh itzen  von Pyridin- 
a ./?-diearbonsäuren oder ih rer in  W. lösl. D erivv. in  Ggw. von W. bei T em pp. über 160°, 
zweckm äßig zwischen 180 u. 230°. — Man e rh itz t im geschlossenen R k.-G efäß 1 Stde. 
u n te r R ühren  bei 190 bis 200° ein Gem isch von 250 (Teilen) Pyridin-2.5-dicarbonsäure-
(I) u. 1000 W asser. W enn m an n ich t schon w ährend  der R k. die C 0 2 en tw eichen läßt, 
s te ig t der D ruck auf 37 a t  an. N ach  dem  E rk a lten  saug t m an die in 8 5 % ig . A usbeute 
e rhaltene  reine N icotinsäure  (II), F. 230— 231°, ab. A us d er M utterlauge können  noch 
8 — 10%  II gewonnen w erden. A nstelle von I k an n  m it gleichem  E rfolg  Pyridin-2.3- 
d icarbonsäure  verw endet w erden. — D as Verf. w ird d u rch  einen w eiteren  in  ähnlicher 
W eise du rch g efü h rten  Vers. e rläu te rt. (F. P. 899 215 vom  28/10. 1943, ausg. 24/5. 1945.
D .Prior. 3/8. 1942.) ROICK. 3344

Ges. für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, H erstellung cyclischer A m ine  
A  - c - R  ^er nebenstehenden, allg. Form el, in  de r Ar e inen gegebenenfalls substitu ier- 

r , , te n  A ry lrest, R  eine N itril-, eine (vereste rte ) Carboxyl-, eine Am id- oder Acyl- 
\  )  gruppe u. Z ein allenfalls S u b s titu en ten  trag en d es N -A tom , d as B estand teil 

eines g esä tt. R inges is t, darstellen . M an se tz t N itrile  von a lip h a t. a-Aryl- 
am inosäuren  in  e iner oder m ehreren  S tufen m it reak tionsfäh igen  E s te rn  von  A lkylendiolen 
in  Ggw. von säu reb indenden  M itte ln  um , fü h r t  in  den en ts teh en d en  cycl. A m inen gegebe
nenfalls die C N -G ruppe in  eine E ster-, Am id- oder K e tongruppe  ü ber u. a lk y lie rt ge- 
w ünsch tenfalls die sek. Am ine oder sp a lte t in  einem  beliebigen S tad ium  des Verf. die  an 
dem  cycl. gebundenen N -A tom  befindlichen R este  ab . Als A usgangsstoffe eignen sich 
z. B. die N itrile von a-Phenyl-y-(m ethylbenzylam ino)-, a-Phenyl-y-(dim ethyl- oder -diäthyl- 
amino)-, a-Phenyl-y-m ethylam ino-, a-(B enzyloxy- oder -A cyloxyphenyl)-y-(m ethylbenzyl- 
amino)-, a-(o-Anisyl)-y-(methyldiphenylm ethylam ino)-buttersäure, a-Phenyl-a-(m ethylbenzyl- 
amino)-valeriansäure, a-Phenyl-ß-(dibenzylam ino)-propionsäure, a-N aphlhyl-y-(dim ethyl- 
amino)-buttersäure, a-Phenyl-d-(m ethylbenzylam ino)-valeriansäure, a-Phenyl-a-[(o-methyl-
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benzylamino)-cyclohexyl]-essigsäure, <x-Phenyl-y-acetylaminobuttersäure, a-(o-Tolyl)-y-(ben- 
zoylamino)-buttersäure, a-(p-Phenylphenyl)-y-(methansulfonylamino)-buttersäure, a-Phenyl- 
y-(p-toluolsulfonylamino)-valeriansäure; ferner A lkylendiolester, wie Älhylendibrom id  (I), 
Äthylenchloridbromid, Ä thylendijodid, Propylen-1.2-dibromid  (V), Propylen-1.3-chlorid- 
brom id, B utylen-1.2- oder -1.3-dibromid, ß-Chloräthanol-p-toluolsulfonsäureester, Glykoldi- 
p- toluolsulfonsäureester, Propan-1.2-dioldimethansulfonsäureester. — D as N-Atom  befindet 
sieh  schließlich in  einem  P iperid in
oder P yrro lid inkern  usw. u. k ann  
sek., te r t .  oder q u a te rn ä r sein. Zum 
R eaktionsverlauf s. nebenstehendes 
Schema. — Z. B. rü h r t  m an  in eine 
Suspension von 10 (Teilen) N aN H 2 
in  200 Ae. u n te r  N 2 tropfenw eise 
-52.8 txPhenyl-y-l’methylbenzylamino)- 
buttersäurenitril (II) (K p.0-1 153 bis 
155°, aus B enzylcyanid  u. ß-Chlor- 
äthylm ethylbenzylam in  in  Ggw. von 
N aN H 2) in  200 Ae. ein, rü h r t  nach 
been d e te r U m setzung 1 Stde. weiter, 
v e rse tz t m it 300 Ae., 
g ib t 401 zu, se tz t 1 Stde. 
un terE isküh lung , lS td e . 
bei n .T em p.u .4—5 S tdn. 
bei 40° um , zersetzt m it 
W ., säu e rt m it verd. H B r 
an . l.l-M ethylbenzyl-4.4- 
phenylcyanpiperidinium- 
bromid, das nach R eini
gung in  2 k ristallin ., un 
scharf zwischen 245 u.
260° schm elzenden F o r
m en erh a lten  wird. H ier
aus durch B ehandlung 
m it H 2 in  Ggw. von Pd 
u. un ter A bspaltung von 
Toluol l-M ethyl-4.4-phe- 
nylcyanpiperidin  (IV), 
d a s  verseift u. zu 1-Me- 
thyl - 4.4 - phenylcarbäth- 
oxypiperid in  v ereste rt 
w erden kann . Die glei
che Verb. auch  durch 
E rh itzen  des quaternären 
Bromids m it 70 bis 80%  
ig. H 2S 0 4, V eresterung 
d e r  en tstehenden  Säure 
m it A. u. B ehandlung 
m it H 2. V erwendet m an 
a n  Stelle von II a-Phe- 
nyl-y-methylaminobutter- 
säurenitril (III), so er
h ä lt m an d irek t 1-Me- 
thyl-4.4-phenylcyanpipe- 
ridinhydrobromid. W ird 
III m it I in  Abw esen
he it von  N aN H 2 um ge
se tz t, so e n ts te h t eine 
Verb. der Zus. A (R  =  H). H ieraus un ter der Einw . von K -te rt. B u ty la t die Verb. 
IV. A bildet sich auch, wenn a n s ta t t  I Äthylenbromhydrin  b en ü tz t u. in dem sich 
bildenden Z w ischenprod. die O xygruppe durch  B r e rse tz t wird. — Aus II u. V 1.1- 
M ethylbenzyl-2-m ethyl-4.4-phenylcyanpiperidinium -brom id  (IX), dann  durch H ydrierung 
1.2-D im ethyl-4.4-phenylcyanpiperidin  (VI), K p.0j07 107— 110°, u. durch Verseifung u. 
V eresterung 1.2-D im ethyl-4.4-phenylcarbäthoxypiperidin, K p .0jl3 105— 108°. Durch p a r
tielle  H ydrolyse von VI 1.2-Dimethyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäureamid, das auch
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über d as Säurechlorid  (VII) von 1.2-D im ethyl-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure  (VIII) 
m it N H 3 e rh a lten  w ird. A us VII u. D iä th y la m in  das D iäthylam id  von VIII. Diese 
A m ide auch  d u rch  U m w andlung von IX in  en tsp rech en d e  A m ide, d an n  A bspaltung 
der B enzylgruppe. Als A usgangsstoff k an n  auch  <x-(m-Nitrophenyl)-y-(methyl-benzyl- 
am ino)-buttersäurenitril d ienen ; die N 0 2-G ruppe de r e n ts teh en d en  Verbb. w ird in eine 
Amino- oder O xygruppe um gew aridelt. In  analoger W eise w erden e rh a lte n : 1.3-Di- 
m ethyl-4.4-phenylcarbäthoxypiperidin; 1 .2 .3-Trim ethyl-4 .4-phenylcarbäthoxypiperid in; 1- 
M ethyl-4.4-phenylcarbäthoxydekahydrochinolin  usw. — A us a-Phenyl-y-diäthylam ino- 
buttersäurenitril u. I l.l-D iä thyl-4 .4 -phenylcyanp iperid in ium brom id  (XI), d an n  1 -Ä thyl-
4 ,4-phenylcyanpiperid in  (X), K p-0;05 110— 112°, das verseift u. v e res te rt w erden kann. 
A us X m it GRIGNARD-Verbb. 1-Ä thyl-4-phenylpiperidyl-(4)-ketone, z.B. 1-Ä thyl-4-phenyl- 
piperidyl-(4)-äthylketon, K p .0jl 100°. Diese V erbb. auch  d u rch  U m setzung von XI m it 
GRIGNARD-Verbb. u. A bspaltung der Ä thy lgruppe. — A us a-Phenyl-y-dim ethylam ino- 
buttersäurenitril (K p .17 158— 160°, aus B enzylcyanid  u. ß-D im ethylam inoäthylchlorid  in 
Ggw. von N aN H 2) m it I  l.l-D im ethyl-4 .4 -phenylcyanp iperid in ium brom id , F . 305—315° 
Z ers .; h ieraus d u rch  therm . Zers, die Verb. IV. — Aus a-(m -M ethoxyphenyl)-y-dim ethyl- 
aminobuttersäurenitril (K p.14 184— 186°, aus m -M eihoxybenzylcyanid  u. ß-D im ethylam ino
äthylchlorid  in  Ggw. von N aN H 2) m it I  l-M ethyl-4 .4-(m -m ethoxyphenyl)-cyanpiperid in  
(XII), K p .12 196— 197°, nach  A bspaltung  von CH3B r aus der quaternären Verbindung. 
Aus XII l-M ethyl-4-(m -m ethoxyphenyl)-piperidin-4-carbonsäure  (XIII), F. 272—274° 
Z e rs .; Äthylester, K p .12 195— 197°, u. dessen Hydrochlorid, F . 175— 176°. XIII geht beim 
E rh itzen  m it H B r in l-M ethyl-4-(m -oxyphenyl)-piperidin-4-carbonsäure, F . 280— 285°, 
über. Ä thylester u. dessen Hydrochlorid  vom  F. 166— 167°. D urch m äßige H ydro lyse  von 
XII l-M ethyl-4-(m -m ethoxyphenyl)-piperidin-4-carbonsäuream id, F . 133— 135° Zers. 
A us XII u. n-C^H^MgBr l-Afethyl-4-(m -m ethoxyphenyl)-piperidyl-(4)-n-propyllceton (H y
drochlorid, F . 125— 127°); m it H B r l-M ethyl-4-(m -oxyphenyl)-p iperidyl-(4 )-n  propylketon, 
leicht gelbliches ö l.  — A us a-(o-M ethoxyphenyl)-y-(m ethylbenzylam ino)-buttersäurenitril 
(K p .0)06 165— 166°, aus o-M ethoxybenzylcyanid  u. ß-C hloräthylm ethylbenzylam in) m it 
I  l.l-M ethylbenzyl-4 .4-(o-m ethoxypkenyl)-cyanpip$rid in ium brom id, F . 203— 204°; durch 
H ydrierung  l-M ethyl-4.4-(o-m ethoxyphenyl)-cy anp iperid in; F . 98— 99°; Hydrobromid, 
F . 262—264°. — D er d u rch  k a ta ly t. R ed. von 2.3-D im ethoxybenzaldehyd  gewonnene
2.3-D im athoxybenzylalkohol w ird durch  B ehandlung m it wss. H B r u. konz. H 2S 0 4 in
2.3-D im ethoxybenzylbromid, K p .u  140— 142°, ü b erg efü h rt u. dieses m it KCN zu 2.3-Di- 
m ethoxybenzylcyanid, K p .12 162— 164°, um gesetzt. H ie rau s m it ß-Chloräthylmethylbenzyl- 
am in  in  Ggw. von Phenyl-N a a-(2.3-D im ethoxyphenyl)-y-(m ethylbenzylam ino)-buttersäure- 
n itril, K p .4 180— 181°, d as m it I l.l-M ethy lbenzy l-4 .4 -(2 '.3 '-dim ethoxyphenyl)-cyanpiperi- 
dinium brom id, F . 232—233,5°, liefert. H ieraus d u rch  H y d rierung  l-M ethyl-4 .4 -(2 '.3 '-di- 
m ethoxyphenyl)-cyanpiperidinhydrom id; freie Base, F . 9 4 — 96°. (F. P. 904 932 vom  9/6. 
1944, ausg. 20/11. 1945. Schwz. P rio rr. 25/6 . u. 21/7 . 1943 u. 2 6/1 . 1944.) ÜONLE. 3375

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutsch land , Herstellung von 2 -A m inopyrim id in  (I) 
d urch  k a ta ly t. Dechlorierung von 2-Am ino-4 .6-dichlorpyrim idin  (II) in Ggw. von Lösungs
m itteln  u. N a2C 0 3 oder K 2C 0 3. Auf 1 Mol II sollen m indestens 4 Ä q u iv a len te  N a2C 03 
oder K 2C 0 3 treffen ; als K a ta ly sa to ren  verw endet m an au f T rägerstoffen  niedergeschlagene 
M etalle. — Z. B. w erden 328 g II in 1000 cm3 M ethanol suspend iert, m it einer Lsg. von 
700 g K 2C 0 3 in 700 cm3 W. gem ischt, m it 100 g CaCÖ3,au f dem  m an 0,9 g Pd als H ydroxyd 
niedergeschlagen h a t, v e rsetz t, d as Gem isch in  H 2-A tm osphäre ohne E rw ärm ung  u. bei 
u. Druck g e rü h rt, nach einigen S tdn . filtrie rt, der N d . im V akuum  b eh an d e lt, au s CH2C12 
um gefällt, im V akuum  sublim iert. 9 0 % ig . A usbeute an  I, F . 128°. (F. P. 898 655 vom 
8/10. 1943, ausg. 3/5. 1945. D. P rio r. 5/9. 1942.) D O N L E . 3502

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutsch land , H erstellung von 2 -A m in o p yrim id in  (I) 
und seinen in der N H 2-Gruppe durch einen A lky l-, A cy l-, A ry l-, A zom ethinrest usw . sub
stituierten Derivaten. G uanidin  (II) oder eins seiner in einer N H 2-G ruppe e inm al durch 
einen A lkyl-, Acyl-, A ryl-, A zom ethinrest su b stitu ie rten  D erivv . (z. B. B enzylidenguan'd in  
oder D icyandiam id) w erden, gegebenenfalls in Form  ih rer Salze, m it Propargylaldehyd(III) 
oder seinen Acetalen oder M ercaptalen, vorzugsweise in  Ggw. von K o n d en sa tionsm itte ln  
um gesetzt. II läß t sich v o rte ilh aft durch  A nlagerung von F orm aldehyd  an  A cetylen u. 
O xydation  des en ts tehenden  Propargy lalkohols gew innen. — Z. B. rü h r t  m an  45 g II- 
Carbonat in 450 g H 2S 0 4 (66° Be) ein u. läß t 27 g III zutropfen  oder fü h r t  diesen in  D am pf
form ein. D ann rü h r t  m an 24 S tdn . w eiter, g ieß t auf E is, m ach t a lk a l., e x tra h ie r t  m it 
CH2C12, tro ck n e t u. verdam pft die Lsg. u. sub lim iert das anfallende I im V akuum , F . 128°. 
— Aus ll-N itra t  u. III oder lll-D iä thylace ta l in  Ggw. von N a u. M ethanol g leichfalls I. 
(F. P. 898 681 vom 11/10. 1943, ausg. 3/5. 1945. D. Prior. 28/8. 1942.) Do n le . 3502

Soe. des Usines Chimiques Rhone-Poulene (E rfinder: Leon Ninet), F ran k re ich , H er
stellung von M orpholinhydrojodid  (I) durch  U m setzung von M orpholin (II) m it in W. oder
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organ. L ösungsm itte ln  gelöster H J ,  E inengung der Lsg. u. K rysta llisa tion . Geringe Mengen 
an  freiem  J 2 w erden d u rch  E x tra k tio n  m it einem  n ich t in  W. lösl. Lösungsm ., wie Ae., oder 
d u rch  F ällung  als vollkom m en unlösl. Il-P e rjo d id  (Verw endung eines angem essenen Ü ber
schusses an  II) vo r de r K ry sta llisa tio n  ab g etren n t. F . von I :  212—213°. N ichthygroskop., 
nngiftiges K ry sta llp u lv e r. — Beispiele. (F. P . 909 797 vom  27/10. 1944, ausg. 17/5. 1946.)

D o n l e . 3602

X. Färberei. Organische Farbstoffe.
J. W. Haworth, I. M. Heilbron, D. E . Hey, R. Wilkinson und E . F. Bradbrook, Einige  

grüne P igm ente der Phthalocyaninreihe. E s w ird die D arst. e iniger Phenyl- u. Pyridy l- 
ph th a lo n itrile  u. der entsprechenden P h tha lsäu ren , sowie die der d a raus erhältlichen 
P h tha locyan ine  u. ih re r Cu-Kom plexe beschrieben. — 4-Phenylphthalonitril (I) konnte 
aus d iazo tie rtem  4-A m inophthalonitril m it Hilfe der GOMBERG-Rk. gewonnen w erden, 
analog w urde eine Mischung von o-, m- u. p-M ethoxyphenylphthalonitril (II) u. eine 
M ischung von  4-a-, 4-ß- u. 4-y-P yridylphthalonitril (III) u. der entsprechenden 3-Isom eren 
erhalten . F e rner w urde die GOMBERG-Rk. auch auf die D arst. von Isom erengem ischen 
der 3.4-Dichlor-(IV) u. 3.4-D ibrom phenylpyridine  (V) angew endet. Die aus I u. der II- 
M ischung (BARRETT, D e n t  u. LlNSTEAD, C. 1 9 3 7 .1. 3636) erhaltenen  Phenylphthalo- 
cyan inp igm ente  sind grün, die aus den entsprechenden P h th a lsäu ren  d u rch  H arnsto ff
schm elze in  Ggw. von CuCl nach WYLER (E . P. 464126, C. 1937. I I .  3083) e rhaltenen 
K upferph tha locyan ine  zeigen b lauere Töne. Die aus den III u. anderen  P y ridy lph tha l- 
säurederivv. (vgl. auch  z. B. C. 1940. I I .  628. 891) erhaltenen  P hthalocyan ine u. ih re  
Cu-K om plexe sind  gleichfalls grüne Pigm ente, die auch  aus te trg zo tiertem  Tetraam ino- 
phenylph tha locyaninkupfer m it P y rid in  e rhalten  w erden können. Sie zeigen bas. C harak
te r ,  lösen sich in  Eisessig u. s ta rk en  M ineralsäuren. Ih re  Pyrid in ium salze sind wasser- 
lösl. F arbsto ffe  m it A ffin itä t zu Baumwolle u. V iscosekunstseide u. liefern b laugrüne bis 
grüne Töne von gu ter W asch- u. L ich tech th e it (vgl. E . P. 522293). — Die Vielzahl der 
bei der D arst. d er Ph tha locyan ine  aus 3- u. 4 -substitu ie rten  Ph tha lsäu rederivv . gewonne
nen Stellungsisom eren w ird am  Form elbild  des P h thalocyan ins abgeleitet.

V e r s u c h e :  I , C14H 8N 2, aus 4-A m inophthalonitril durch  D iazotieren in  HCl u. 
Umsetzen d er natronalka l. Lsg. m it Bzl. bei 5— 10°, aus der Benzolschicht, aus A. N adeln, 
F. 163— 164°; liefert bei dem  Vers. der V akuum dest. Tetra-(4)-phenylphthalocyanin  (VI).—
4-Phenylphthalsäure  (VII), C14H 10O4, durch  Verseifen von I m it 7% ig. H 2S 0 4 in  sd. E is
essig oder m it 10% ig. wss. N aO H , aus verd. A. F . 194°. I  gleichfalls aus 4-Acetamino- 
ph thalon itril in  Eisessig u. E ssigsäureanhydrid  m it N itrosylchlorid  in  Ggw. von K -A cetat 
u. einer Spur P 20 5 bei 8° u. E rw ärm en  der N itrosoverb ., vom F. 78°, m it Bzl. auf 60—70°, 
F . 161— 162°. — II, C1SH 10ON2, wie I m it Anisol, aus absol. A. K rysta lle , F. 112—134°. —
4-p-Nitrophenylphthalonitril, C14H 70 2N 3, aus I  in  Eisessig m it rauchender H N 0 3 auf dem 
W asserbad, nach der V akuum sublim ation  aus A., F . 228—229°; 4-p-Nitrophenylphthal- 
säure, C14H a0 6N, F . 178—179°. — VII gleichfalls aus 4 -A cetam inophthalsäureäthylester 
über die N itrosoverb . (gelbes Öl) u. Verseifen des e rhaltenen E sters m it 20% ig. N aO H . — 
Tetra-(4)-phenylphthalocyaninlcupfer, C56H s2N 8Cu, aus I, H arnstoff, CuCl u. einer Spur 
A m m onium vanadat bei 200°. Analog Tetra-(3)-phenylphthalocyaninkupfer, C5(iH 32N 8Cu, 
aus 3 -P h en y lp h th a lsäu re ; Tetra-(4)-methoxyphenylphthalocyaninkupfer, C60H40O4N 8C u ; 
Tetra-(4)-chlorphenylphthalocyaninkupfer, C66H 28N 8C14Cu; dunkelgrüne Pulver. — VI, 
C56H 34N 8, aus I m it N ä-Ä thy lat bei 180° u. E x trah ieren  des rohen P igm ents m it o-Dichlor- 
benzol. Analog Tetra-(4)-methoxyphenylphthalocyanin, C60H42O4N 8, als grünes Pigm ent. — 
III, C13H 7N 3, wie I, m it Pyrid in , F . 25— 30°, nach  der V akuum sublim ation  aus A. F . 155 
b is 165°. 4 -a-III, fä llt aus der H C l-sauren Mischung m it verd. N aO H  zuerst aus, aus A. 
F . 169°. a-P henylpyrid in , aus 4 -a-III durch  alkal. Verseifen u. therm . D ecarboxylierung, 
aus A. F . 169°; P ikra t, aus A ceton F. 174— 175°. 4-ß-III, analog aus A. F. 196—197°; 
ß-P henylpyrid inp ikra t, F. 160°. y-P henylpyrid inp ikra t, F. 195—196°. — 4-(a.ß u. y)- 
P yridylph tha lim id , C13H 8Ö2N 2, aus d iazotiertem  4-A m inophthalim id m it Pyrid in  bei 
40—50°, sp ä ter auf dem  W asserbad, nach der V akuum sublim ation  aus A. F. 238—246°. —
3-(a.ß  u. y)-P yridylph tha lim id , C13H 8Ö2N2, analog aus N itrobenzol, F. 260—270°. —
4-(a..ß u. v)-Pyridylphthalsäureäthylester, C17H 17Ö4N, aus d iazotiertem  4-A m inophthal- 
säu reeste r m it Pyrid in , gelbes ö l,  K p .0;01 130°. — IV, Cn H 7NCl2, analog, K p .x 170—200°, 
aus PAe. schw ach gelbe M., F. 60—70°. — V, Cn H 7N B r2, K p .< 4 140— 170°, aus PAe., 
F . 60— 70°. — Tetra-(4)-pyridylphthalocyanin, C52H 34N 12, wie VI, als schw arzgrünes, am o r
phes Pulver. — Tetra-(4)-pyridylphthalocyaninkupfer, C52H 32N 12Cu, aus III m it Cu-Bronze 
bei 200° im  R ohr u. H erauslösen m it Pyrid in , dunkelblaugrünes am orphes Pulver. (J . 
ehem . Soc. [London] 1945. 409*-12. Ju n i. M anchester 13, Univ. u. Im p. Chem. Ind. 
L td .. Res. Labor.)   GOLD. 7076
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutsch land , Wärmebehandlung von Textilgut. Man 
lä ß t das T ex tilgu t, welches m it F arb sto ffp as te  b ed ru ck t oder m it einem Im präg n ier
m itte l beh an d e lt w orden ist, ein fl. M etallbad du rch laufen , um  es auf diese W eise e rhöh ter 
Tem p. auszusetzen. Als M etalle dienen L egierungen aus Pb, Bi u. Cd; P b , Bi u. Sn oder 
Pb u. Sn. D as B ad k ann  d irek t oder e lek tr. e rh itz t w erden. N eben großer S parsam keit lieg t 
der besondere V orteil dieses Verf. d a rin , daß  keine örtliche Ü berh itzung  e in tre ten  k a n n : 
Man b ed ru ck t z. B. ein gebleichtes Baum w ollgewebe m it d er folgenden F arbsto ffp as te : 
100 g einer P aste  aus 20%  F arb sto ff Nr. 1349 (vgl. SCHULTZ, F arb sto fftabe llen , 7. Aufl.), 
290 g W ., 80 g G lycerin, 350 g V erd ickungsm itte l aus S tä rk e  u. T rag an th , 100 g N a tro n 
lauge von 38° Be u. 80 g N a-H ydrosu lfit. U n m itte lb a r nach dem  A ufbringen d er P a s te  
lä ß t m an  das noch feuch te  M aterial d u rch  ein fl. M etallbad d er folgenden Zus. laufen: 
500 g Pb , 300 g Sn u. 200 g Cd. T em p.: 125°, D urch laufzeit: ca. 8— 10 Sekunden. Schließ
lich sp ü lt m an  das Gewebe u. seift es. Man e rh ä lt einen lebhaften  o rangefarbenen D ruck. 
(F. P. 900 758 vom  21/12. 1943, ausg. 9/7. 1945. D. P rio r. 30/8. 1941.) PROBST. 7021

* Arthur H. Knight, William E. Stephen und Imperial Chemical Industries Ltd., Disazo
farbsto ffe  w erden hergeste llt durch  D iazotieren  eines prim . A rylam ins A, K uppeln  von 
1 Mol desselben in saurem  Medium m it einer l-A m ino-8-naphthoIsulfonsäure  Z u n te r 
B ldg. einer M onoazoverb., D iazotieren eines A rylam ins A ' u. K uppeln  von 1 Mol desselben 
in alkal. M edium  m it d er M onoazoverbindung. A is t ein  p rim . A ry lam in , das ein  N itro- 
am in  der Benzol- oder N aph thalin re ihe  oder ein A cylam inoanilin  sein kan n . E s kann 
su b s titu ie rt sein, d arf ab er keine Sulfon-, Sulfonam id- oder O xygruppen besitzen. A ' s te h t 
fü r ein A rylam in der allg. Form el X -C O -N Y -R -N H 2, in d er R , X  u. Y  die gleiche Be
deu tung  haben  wie in  E. P. 556 358; Z s te h t fü r eine l-A m ino-8-naphtho lsu lfonsäure , 
deren  2- u. 7-S tellungen frei sind. (E. P. 557 842, ausg. 8/12. 1943.) SCHWECHTBN. 7055

* Imperial Chemical Industries Ltd., Arthur H. Knight und Wm. E. Stephen, Disazo
farbstoffe. E in  arom at. M onoamin der Benzolreihe, das in  p -S tellung  zur N H 2-G ruppe eine 
X — CO—N Y -G ruppe e n th ä lt, in  der X einen M onochlor- oder M onobrom alkylrest m it 
1, 2 oder 3 C-Atom en u. Y H , eine A lkylgruppe m it n ich t m ehr als 6C -A tom en oder eine 
Cycloalkylgruppe b ed eu te t u. w orin gegebenenfalls S u b stitu en ten , wie A lkyl, A lkoxy u. 
H alogen, aber n ich t Oxy-, Sulfo-, Am inosulfonyl- u. Sulfongruppen e n th a lte n  sein können, 
d iazo tie rt m an  u. ku p p e lt die erhaltene  D iazoverb. in saurem  M edium  m it l-A m ino-8-naph- 
thol-4-sulfonsäure oder m it l-A m ino-8-naphthol-3.6- oder -4.6-disulfonsäure. Die erhaltene 
M onoazoverb. k u p p e lt m an in einem  alkal. M edium m it einem  d iazo tie rten  arom at. Mono
am in der Benzol- oder N aphthalin reihe, das m it A usnahm e von H aloacylam inogruppen 
S u bstituen ten  e n th a lten  kann. E s w erden 45 F arbstoffe  e rh a lten , die W olle in  verschie
denen Schw arztönen färben. (E. P. 569 770, ausg. 7/6. 1945.) ROICK. 7055

J. R. Geigy Akt.-Ges., Schweiz, Wasserlösliche Disazofarbstoffe, die die tie r. Faser in 
b lauen Tönen färben, e rh ä lt m an dadurch , d aß  m an  den d iazo tie rten  Sulfoarylester 
einer A m inoarylsulfonsäure (herstellbar d u rch  K ondensa tion  der H alogenide der e n t
sprechenden N itroary lsu lfonsäuren , z. B. des N itrobenzolsulfochlorids, m it O xyaryl- 
derivv., wie 2 -M eth3'l- oder 2-M ethoxyphenol, Sulfonieren der e rh a lten en  A rylester 
der N itroary lsu lfonsäuren  u. R ed. der N itro- zur A m inogruppe) m it a-N aph thy lam in  
k u ppelt, den  erhaltenen  A m inoazofarbstoff d iazo tie rt u. ihn  m it einer 1-Arylam ino- 
naphthaIin-8-sulfonsäure kuppelt. Im  Vgl. m it den F arbsto ffen  Am inodiarylsulfon- 
sulfonsäuren. -*■ a-N aph thy lam in  — l-A ry lam inonaph thalin -8 -su lfonsäuren  besitzen  die 
neuen Farbstoffe  ein besseres Egalisierungsverm ögen u. eine bessere L ich tech the it. Die 
m eisten neuen Farbsto ffe  sind auch k la re r im Ton u. zeigen eine bessere A bendfarbe ohne 
eine V erschlechterung der N aßech theiten . -— Die H erst. d er folgenden Farbsto ffe  ist 
beschrieben: 6-M ethyl-l-aminobenzol-3-sulfonat des 2 '-M ethyl-x '-su lfophenyls, 1-Amino- 
benzol-3-sulfonat des x '-Su lfophenyls, l-Am inobenzol-3-sulfonal des 2 '-M ethyl-x'-sulfo
phenyls, l-Am inobenzol-3-sulfonat des 2 '-M ethoxy-x'-sulfophenyls, 4-M ethyl-l-aminobenzol-
3-sulfonat des 2 '-M ethyl-x'-sulfophenyls oder l-Am inobenzol-3-sulfonat des x '-S u lfo -1 '- 
(oder 2 )-naphthyls -*■ a-N aphthylam in  (I) -*■ l-phenylam inonaphthalin-8-sulfonsaures N a
(II); 4- oder 6-Chlor -l-aminobenzol-3-sulfonat des 2' -M ethyl-x'-sulfophenyls  —>-1 —>- II. 
(F. P. 901 069 vom. 10/1. 1944, ausg. 17/7. 1945. Schwz. Prior. 23/12. 1942.) RoiCK. 7055

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Schweiz, M etallhaltige Azofarbstoffe  
•erhält m an d urch  B ehandlung von T risazofarbstoffen der allg. Zus. I, w orin Rj den R est 
einer o-O xycarbonsäure der Benzolreihe, die beiden X  m it a lip h a t. R esten  v e rä th e rte  
O H -G ruppen, R 2 den R est einer d ihydroxy lie rten  Verb. der B enzolreihe u. R 3 einen 
aro m at. R est b ed eu tet, d er in  o-Stellung zur ■—N = N — G ruppe einen S u b s titu en ten  
en th ä lt, d er m it der in o-Stellung zur —N =  N — G ruppe des R 2-R estes befindlichen 
O H -G ruppe an der Bldg. einer m eta llhatigen  K om plexverb , teilzunehm en fähig  ist, m it
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m etallabgebenden M itteln , bes. Cu-Verbindungen. — Die e rhaltenen  Farbstoffe  zeichnen 
sich durch  eine bes. gu te  L ich tech the it aus. -r- D urch B ehandlung des Trisazofarbstoffs
l-Oxy-6-methylbenzol-2-carbonsäure  (II) ■*- 4 .4 '-D iamino-3.3'-dimeth- x = N —Rj
oxydiphenyl (III) -> 1.3-Dioxybenzol (IV) l-Am ino-2-oxybenzol-
4-sulfonsäure (V) (erhältlich  durch  K uppeln  von 24,4[G ew ichtstei
len] te trazo tie rtem  III m it 17,5 II u. K uppeln  des e rhaltenen Mono
azofarbstoffs m it dem  kupferhaltigen  M onoazofarbstoff IV * -  V) in  \ / '  
wss. Lsg. m it e iner Lsg. von C u-Sulfat in  20% ig. Am m oniak bei I
80—85° e rh ä lt m an  die Cu-Verb. des Trisazofarbstoffs, eine schwarze, | I 
pulverförm ige M., die Baumwolle (A) in  k räftigen  braunstichig  vio- \  ) —X 
le tten , lich tech ten  Tönen fä rb t. E rse tz t m an II durch 1-Oxyben- |
zol-2-carbonsäure (VI), so e rh ä lt m an einen Farbstoff m it ähnlichen N=N-R 2-N = N -R 3
E chtheitseigenschaften. In  ähn licher Weise e rh ä lt m an die Cu-Verb. des Trisazofarbstoffs: 
VI ■«- III ->- IV ■*- l-Amino-2-oxybenzol-5-sulfo-3-carbonsäure, dunkles Pulver, fä rb t A 
in  lich tech ten  braunen  Tönen; VI ■*- III -> IV ■*- l-Amino-2-oxybenzol-6-chlor-4-sulfon- 
säuref schwarzes Pulver, fä rb t A in k räftigen  braunstich ig  ro tv io le tten  lichtechten  
Tönen. — Das F ärben  m it den erhaltenen  Farbsto ffen  k ann  nach  den fü r D irektfarbstoffe 
u. den zum F ärben  von regenerierter Cellulose üblichen Verff. erfolgen. (F. P . 899 924 vom 
19/11. 1943, ausg. 14/6. 1945.' Schwz. Prior. 11/12. 1942.) ROICK. 7055

* Comp. Nationale de Matières Colorantes & Manufactures de Produits Chimiques du Nord 
Réunies Établissements Kuhlmann, Ester von Leukofarbsloffen der Anthracenreihe. Die E ster 
von Leuko-N -dihydro-1.2.2'.1 '-anthrachinonazin, seinen D erivv. oder S ubstitu tionsprodd ., 
die bes. fü r Druckzw ecke geeignet sind, e rh ä lt m an durch  K ondensation  eines 9.10-Schwe- 
felsäurediesters eines Leuko-jS-am inoanthrachinons, eines Deriv. oder Substitu tionsprod . 
d ieser Verb., in  alkal. Medium in  Ggw. von Ag20  als K ondensa ticnsm ittel. — 500 (g) H 20 , 
20 N a2C 0 3 u. 18 des Schw efelsäurediesters des Leuko-/?-am inoanthrachinons e rh itz t  m an 
auf 100° u. v e rsetz t allm ählich m it 14 Ag2Q. Man b e läß t die Temp. bei 100°, bis die U m 
setzung beendet ist, k ü h lt dann das R eaktionsgem isch, filtr ie rt das ausgefallene Ag ab 
u. tre n n t den im F iltra t  gelösten T etraeste r der L eukoverb. ab. (E. P. 577 167, ausg. 8/5. 
1946.) ROICK. 7059

Sandoz Akt.-Ges., Schweiz,' Neue Farbstoffe der Anthrachinonreihe e rh ä lt m an durch  
K ondensation  von A nthrachinonderivv . der allg. Zus. Ia, worin A u. A ' durch  Amine 
ersetzbare  G ruppen oder A tom e bedeu ten  u. das eine X Halogen u. 
das andere X H oder H alogen d arste llt, m it a rom at. m ehrkernigen 
A m inen u. Sulfonierung der so erhaltenen Basen. —  Die neuen F a rb 
stoffe zeichnen sich durch  eine gute A bendfarbe aus. — 20 (Teile) 
Leuko-6-chlorchinizarin (I), 30 6-Chlorchinizarin (II), 20 Borsäure u.
300 2-A m ino-5 .6 .7 .8-tetrahydronaphthalin  (III) e rh itz t m an un ter 
R ühren  auf 100— 150°, oxydiert nach beendeter K ondensation  die 
im Gemisch vorhandene Leukobase gegebenenfalls in Ggw. von Piperid in  u. C u-A cetat, 
fä llt das neue K ondensationsprod. durch  Zugabe von 300 A., filtriert, w äscht m it A. u. 
W. u. k ry st. aus einem organ. Lösungsm. um. Man e rh ä lt 1.4-D i-(2'-am ino-5'.6 '.7 '.8 '-tetra- 
hydronaphthalin)-6-chloranthrachinon (IV), dunkle K rysta lle , lösl. in organ. Lösungsm itteln  
m it grüner Farbe. Sulfoniert m an IV m it 5—1 0 %  SOs en tha ltender rauchender H 2S 0 4 
bei 15— 45°, so e rhält m an einen in W. lösl. u. Wolle (B) in sehr echten  grünen Tönen 
färbenden Farbsto ff. E rse tz t m an III d urch  l-A m in o -5 .6.7.8-tetrahydronaphthalin (V), so 
e rh ä lt m an einen Farbstoff, der B in gelbstichigeren Tönen fä rb t. In  ähnlicher Weise 
e rh ä lt m an Farbstoffe aus; Leuko-6.7-dichlorchinizarin (VI), 6.7-Dichlorchinizarin (VII) 
u. V, dunkles Pulver, in organ. Lösungsm itteln  grün lösl., fä rb t B sulfoniert in ech ten  
gelbstichig grünen Tönen; I, II u. 2-Amino-1.2.3.4-tetrahydronaphthalin  (VIII), bronze- 
farbene K rysta lle , in organ. L ösungsm itteln  b lau  lösl., fä rb t m it Schw efelsäurem onohydrat 
bei 0— 20° sulfoniert B in sehr k laren  blauen Tönen; I, II u. 4-Aminodiphenyläther, dunkel 
K rysta lle , lösl. in organ. L ösungsm itteln  m it grüner Farbe , fä rb t m it 95— 100% ig. PI2SO 
sulfoniert B in gelbstichig grünen Tönen; I, II u. 4-Am inodiphenyl, dunkle K rysta lle , in 
organ. L ösungsm itteln  grün lösl., fä rb t sulfoniert B m oosgrün; I, II u. Am inodiphenyl- 
methan, dunkle K rysta lle , grün lösl. in organ. L ösungsm itteln , fä rb t su lfoniert B gelb
stichig g rü n ; Leuko-6.7-bromchlorchinizarin u. VIII, fä rb t sulfoniert B in grünstichigeren 
Tönen als d er su lfonierte aus I, II u. VIII erhältliche F arbsto ff; VI, VII u. VIII, dunkle 
K rysta lle , in organ. Lösungsm itteln  grünstichig  b lau  lösl., fä rb t su lfoniert B in  sehr klaren 
grünstichig  blauen Tönen. —  Man e rh itz t 30 1.4.6-Trichloranthrachinon, 20 wasserfreies 
K -A cetat, 180 III u. 1 C u-Acetat u n te r R ühren  auf 170— 220°, bis die K ondensation  be
endet ist. Man verd. die M. bei 90° m it 180 A., filtrie rt die so ausgefällte Base u. a rb e ite t 
in  üblicher Weise auf. Die sulfonierte F arbbase  en tsp rich t dem  F arbsto ff, der, wie oben
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beschrieben, d u rch  Sulfonieren d e r aus I, II u. III erhältlichen  F arb b ase  e rh a lten  wird. 
(F. P. 908 338 vom  22/12. 1944, ausg. 5/4. 1946. Schwz. P rio r. 30/9. 1943.) R oiC K . 7059

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutsch land , K üpenfarbstoffe. Zu D. R . P . 743 592 
(C. 1944.1. 1135) is t  nach zu trag en : Man e rh itz t  auch  die aus a .a '-D i-[B z l-an th ra ch in o n y l-  
am inobenzan throny l-(6 )-am inoJ-an th rach inonen  d u rch  alkal. K o n d ensa tion  e rhaltenen  
Verbb. m it G em ischen aus w asserfreiem  A1C1,, (I) u. T hionylchlorid  (II), gegebenenfalls 
u n te r  Z usatz  von schm elzpunktsern iedrigenden  Salzen. — In  ein  geschm olzenes Gem isch 
aus 200 (G ew ichtsteilen) I, 21 NaCl u. 10 II t r ä g t  m an  a llm ählich  u n te r  R ü h ren  bei 90° 
25 des Farbsto ffes ein , den  m an  d u rch  U m setzen von 2 Mol 6.B z 1-Dibrombenzanthron
(III) zuerst m it 2 Mol 1-Am inoanthrachinon  (IV) u. d a n n  m it 1 Mol 1.5-D iaminoanthra- 
chinon u. Verschm elzen d e r e rh a lten en  Verb. m it alkoh. K O H  h erste llen  kann , rü h r t  das 
geschmolzene Gem isch 1 Stde. bei 90° w eiter u. a rb e ite t  in  üblicher W eise auf. D er e r
ha ltene  F arb sto ff fä rb t B aum w olle aus d e r K üpe  in  seh r ech ten  o livgrünen Tönen. In  
ähn licher Weise e rh ä lt m an  aus dem  Farbsto ff, den  m an  d u rch  U m setzen von 2 M o lIII  
zuerst m it 2 Mol IV u. d an n  m it 1 Mol 1.4-D iam inoanthrachinon  u. anschließende alkoh. 
K O H -Schm elze herste llen  kann , ebenfalls einen in  seh r ech ten  olivgrünen T önen färbenden 
F arbsto ff. (F. P. 894 373 vom  30/4 .1943 , ausg. 21 /12.1944. D. P rio rr. 12 /9 .1939 u. 
30/12. 1941.) ROICK. 7069

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Schweiz, K üpenfarbstoffe  e rh ä lt m an 
d adurch , daß  m an  4-A m inoanthrachinon-2 .1-(N )-benzacridone, deren  m it dem  Acridon- 
ring  verbundener B enzolkern keine T rifluo rm ethy lg ruppen  e n th ä lt,  m it u n g esä tt. arom at. 
Säuren, z. B. Z im tsäure, o-, p- oder m -B rom zim tsäure, p -P h eny lzim tsäu re  u. p-Benzoyl- 
am inozim tsäure , oder ih ren  funktionellen  D erivv . acy lie rt u. in  den  Säurerest d er e rhal
ten en  P rodd . gegebenenfalls S u b stitu en ten  e in führt. — Die e rh a lten en  F arb sto ffe  dienen, 
auch  in  Form  ih re r L eukoschw efelsäureester, zum  F ä rb en  u. D rucken von tie r. u. bes. 
cellulosehaltigen Fasern . — Man e rh itz t Stde. bei 140— 150° 3 (G ew ichtsteile) 4-Amino- 
anthrachinon-2.1-(N )-T .2 '-(N)-benzacridon (I) m it 5 Zim tsäurechlorid  (II) in  78 o-Dichlor- 
benzol (a). N ach  dem  E rk a lten  f iltr ie rt m an  den  F arbsto ff, b laugraue  N adeln , w äsch t ihn 
m it A. u. tro ck n e t. D er F arb sto ff is t  in  konz. H 2S 0 4 gelbro t lösl. u. f ä rb t  Baum w olle (A) 
au s ro tv io le tte r  K üpe in  lebhaften  ech ten  grünstich ig  b lauen  Tönen. — M an e rh itz t ein 
Gem isch von 3 m-Brom zim tsäure, 104 (wenig Pyrid in  en tha ltendes) a u. 8 Thionylchlorid  (b) 
u n te r R ückfluß zum  Sieden bis zur vollständigen Bldg. des Säurechlorids u. dem  K la r
w erden der Lsg. u. dest. d an n  das überschüssige b u. 13 des Lösungsm . ab. Man fügt 
dann  3 I  bei 90° zum  R eaktionsgem isch, e rh itz t  %  Stde. bei 140— 150°, f iltr ie r t, wäscht 
m it A. u. tro ck n e t. D er e rhaltene  Farbsto ff, gelbrot lösl. in  konz. H 2S 0 4, fä rb t A aus ro t
v io le tte r K üpe in  ech ten  k räftigen  b lauen  Tönen. Mit o-Chlorzimtsäure  e rh ä lt m an einen 
F arbsto ff, der e tw as ro tstich iger fä rb t, u. p-Chlor- oder p-Brom zim tsäurechlorid  ergeben 
grünstichig  b lau  färbende Farbsto ffe. Aus p-Phenylzim tsäurechlorid  u. I  e rh ä lt m an g rau
grüne N adeln, die aus ro tv io le tte r  K üpe  in  g rünb lauen  T önen färben . — K ondensiert 
m an  4-[(p-Am ino)-cinnam oylam ino]-anthrachinon-2.1-(N )-l'.2 '-(N)-benzacridon  (erhältlich 
du rch  K ondensation  von I  m it p-N ürozim tsäurechlorid  u. R ed. der N itroverb . in  einer 
alkal. H ydrosulfitküpe) m it Benzoyl-, p-Chlorbenzoyl-, p-Brom benzoyl- oder p-D iphenyl- 
carbonsäurechlorid, so e rh ä lt m an  Farbsto ffe, die in  g raustich ig  g rünb lauen  T önen färben . — 
E in  Beispiel e rlä u te rt das F ärb en  von A m it dem  aus I u. II erh a lten en  F arb sto ff. (F. P. 
910 819 vom  16/5. 1945, ausg. 19/6. 1946. Schwz. P rio rr. 28/12. 1943 u. 19/10. 1944.)

ROICK. 7069
Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Schweiz, K üpenfarbstoffe. Man acyliert

4-A m inoanthraehinon-2.1-(N )-benzacridone, deren  m it dem  A cridonring verbundener 
B enzolkern keine H alogenatom e e n th ä lt, m it in p -S te llung  m it H alogenatom en sub
stitu ie r te n  B enzoesäuren oder ih ren  funktionellen  D erivv. u. fü h r t  in  die e rh a lten en  F a rb 
stoffe gegebenenfalls noch andere  S u b stitu en ten , bes. H alogen, ein. — Die neuen F a rb 
stoffe sind zum  F ärb en  u. D rucken von tie r., bes. ab er cellulosehaltigen  F ase rn  auch in 
Form  ihrer L eukoschw efelsäureester geeignet. — Man e rh itz t  6 (G ew ichtsteile) 4-Am ino  
anthrachinon-2 .1-(N )-l'.2 '-(N)-benzacridon  (I) ü . 6 p-Brom benzoylchlorid  (II) in  200 o -D r 
chlorbenzol 1 Stde. bei 150— 160°, lä ß t e rk a lten  u. filtr ie rt. D er F arb sto ff löst sich in- 
konz. H 2S 0 4 gelbrot u. fä rb t die pflanzliche F ase r aus ro tv io le tte r  H yd ro su lfitk ü p e  in 
dunkelb lauen , ausgezeichnet ech ten  Tönen. Mit p-Chlorbenzoylchlorid  an  Stelle von II 
e rh ä lt m an einen ähnlichen F arbsto ff u. m it p-Fluorbenzoylchlorid  e inen F arb sto ff, d er in 
e tw as ro tstich igeren  Tönen fä rb t. Aus I u. p-Jodbenzoylchlorid  e rh ä lt m an b laue N adeln, 
in  konz. H 2S 0 4 gelbro t lösl., die Baum w olle (A) aus ro tv io le tte r  K üpe  in  k rä ftig en  u. 
lebhaften , seh r ech ten  b lauen  Tönen färben . — 3.4-Dichlorbenzoesäure (III) fü h r t  m an  m it 
Thionylchlorid  in  das Säurechlorid über u. se tz t dieses m it I  um . D er e rh a lten e  F arbsto ff, 
krysta lline  b laue N adeln, fä rb t A aus v io le tte r K üpe  in  ech ten  b lauen Tönen. E rse tz t  m an  
III d urch  die en tsprechende B rom verb ., so e rh ä lt m an einen F arb sto ff m it ähnlichen
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E igenschaften . — E in  Beispiel e rläu te rt das F ärben  von A oder V iscosekunstseide m it 
dem  aus I u. II erhältlichen  Farbstoff. (F. P. 910 820 vom 16/5. 1945, ausg. 19/6. 1946i 
Schwz. P rio rr. 28/12. 1943 u. 19/10. 1944.) ROICK. 7069

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Schweiz, Neue Küpenfarbstoffe, die 
zum  F ärb en  u. D rucken von Baumwolle (A), Leinen, K unstseide aus regenerierter Cellulose 
u. Zellwolle bei großer F arb stä rk e  u. ausgezeichneter L ich tech the it geeignet sind u. auch 
in  Form  ih rer Leukoestersalze verw endet werden können, e rh ä lt m an d urch  Um setzen 
von 1 .5-D iam inoanthrachinonen m it p-Chlor- oder p-Brom benzoesäuren. — Man e rh itz t
23.8 (G ew ichtsteile) 1 .5-D iam inoanthrachinon in  300 o-Dichlorbenzol (a) u n te r B ühren  
zum  Sieden, t r ä g t  eine Lsg. von 35 p-Chlorbenzoylchlorid in  100 a ein, e rh itz t weitere 
2 S tdn. zum  Sieden, läß t erkalten , saug t ab u. w äscht m it geringen Mengen a u. dann  
m it Alkohol. Der F arbstoff (I), gelbbraune K ry sta lle , fä rb t A aus v io le ttro ter K üpe in 
ech ten  gelben Tönen. Mit p-Brom benzoylchlorid oder 3.4-D ichlorbenzoylehlorid e rhält 
m an ähnliche Farbstoffe. I  k ann  m an auch dadurch  e rhalten , daß  m an 2p-C hlorbenzam id,
1.8 1.5-D ichloranthrachinon, 0,7 wasserfreies N a2C 0 3, 0,7 wasserfreies N a-A cetat u. 0,1 
w asserfreies C u-A cetat in 120 N itrobenzol auf 160° e rh itz t, w eitere 3 S tdn. u n te r Sieden 
e rh itz t, erkalten  läß t u. in  üblicher Weise au farbe ite t. — E in  Beispiel beschreibt das 
F ä rb en  von A m it I. (F. P. 908 768 vom 11/1. 1945, ausg. 18/4. 1946. Schwz. P rio rr. 12/1. 
u. 15/11. 1944.) ROICK. 7069

X I. Farben. A nstriche. Lacke. H arze. P lastische M assen.
Knoll A. G., Chemische Fabriken, D eutschland, Farbstofflösungen fü r  den A uftrag  m it 

der Spritzpistole  können s ta t t  m it den bisher üblichen organ. leichtflüchtigen L ösungs
m itteln  auch m it fl. Schwefeldioxyd  angesetzt werden, d a  dieses ebenso leicht flüch tig  ist 
u. trocknende Öle, T riphenylm ethanfarbstoffe "u. die m eisten K unstharze  (außer Phenol- 
Form aldehydharzen  u. N itrolacken) löst. E s bildet auch leicht beständige Suspensionen 
m it unlösl. Farbstoffpigm enten. Das verdunstende S 0 2 k ann  leicht durch  die fü r organ. 
Lösungsm . verw endete Vorr. wiedergewonnen werden, wenn m an die abgesaugten  D äm pfe 
in  A lkalilaugen zur B isulfitgewinnung einleitet. Die Farbstoffe bilden nach der V er
d u n stu n g  von S 0 2 einen festhaftenden nichtporösen Film  m it ihren B indem itte ln . Man 
löst z. B. in 10—50 (Teilen) fl. S 0 2 40 eines K ondensationsprod. aus A ldehyden u. K e 
tonen , das leinölähnliche Eigg. h a t, u. g ib t 50 E isenro t zu oder 1 Fuchsin in 10 fl. S 0 2 
gelöst. (F.P. 906252 vom 2/8. 1944, ausg. 28/12.1945. D. Prior. 22/5. 1943.) K a l i x . 7091

Westinghouse Electric & Mfg. Co., E ast P ittsbu rgh , Pa., übert. von: John C. Lum,
Union, und Thomas I. Keating, Bloomfield, N. J . ,  V. St. A., Schutzüberzug fü r  Metallober
flächen, die der korrodierenden Wirkung von Chemikalien ausgesetzt sind. 90 (Teile) Cetylacet- 
amid  werden auf den F . bei ca. 135° e rh itz t, worauf m an 10 Äthylcellulose in Pulverform  
zugibt. Bei Verwendung anderer Acetamide, wie Dodecyl- oder Carnaubylacetamid, w er
den  ähnliche Mengen benu tz t. Z ur Verbesserung de r V iscosität können kleine Mengen H arze 
u. Gummi m itverw endet werden, wie Kongogum m i, B atuharz, K opal, Schellack oder 
V inylchloridpolym ere. (A. P. 2 367 954 vom 24/10. 1942, ausg. 23/1. 1945.)

H a n s  H o f f m a n n . 7093
Yves Maubec, Frankreich , Verwendung von Fettsäure- oder Harzsäureamiden als Ver

teilungsmittel. F e ttsäu re- oder H arzsäuream ide oder ihre Gemische können als Ver
teilungsm ittel für Pigm ente u. Essenzen dienen. Sie können Vaseline, ö l ,  Lanolin u. 
W achs ersetzen u. finden bes. in der In d ustrie  der A nstrichstoffe u. in  der K osm etik 
Verwendung. Sie schädigen n ich t die H au t, weisen pH-W erte von 6,5—7 auf, geben, 
w enn sie F e tte  ersetzen, keine Flecken, sind durch  W. en tfe rnbar u. können sogar die 
W rkg. von R einigungsm itteln  haben. — Die Lsg. von 20%  Stearinsäuream id in W. m it 
A lbum in e rlau b t die V erteilung einer sta rken  Menge Zinkweiß. Diese P aste  kann nach 
geeigneter V erdünnung als A nstrichm itte l verw endet werden. (F. P. 893 934 vom 12/6. 
1942, ausg. 14/11. 1944.) R O IC K . 7093

S. A. des Couleurs Milori und Marie-François Léonard, Frankreich  Entwässe
rung von R icinus- und Traubenkernölen durch E rhitzen , z. B. auf 280°, in Ggw. eines 
.gemischten Si- u. Al-Gels, das durch gleichzeitige Fällung gewonnen wurde. Man e rh ä lt 
trocknende Öle für die B ereitung von Lacken u. A nstrichfarben. (F. P. 905 655 vom 5/7 . 
1944, ausg. 11/12. 1945.) DONLE. 7095

Ernst Leitz G. m. b. H., D eutschland, Erzeugung von reflexionshindernden Schichten 
a u f  reflektierenden K örpern, z. B. aus Glas, durch  Niederschlagen einer polym eren Organo- 
m etallverb . aus ihrer Lsg., z. B. von Silicium m ethyl- oder substituierten Silicium alkylverbb. 
in  Gelform u. durch  E n tfernung  des Lösungsm. durch  E rh itzen  oder durch  ehem. M ittel.
<F. P. 895 717 vom  18/6. 1943, ausg. 1/2. 1945. D. Prior. 19/6. 1942.) F . MÜLLER. 7117
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* International Polaroid Corp., H erstellung von lichtpolarisierendem Material. Man 
■bringt auf solch po larisierendes p las t. M aterial, z. B. bei d er H erst. von L insen m itte ls 
einer d ünnen  Schich t aus lieh tdurch lässigem  B indem itte l, z. B. Phenol— oder H arnsto ff— 
H C H O -H arz, eine u n g esä tt. M ethylenverb ., wie M eth y lm eth acry la t als Ü berzug, der so 
po lym erisiert w ird. (E. P. 570 837, ausg. 25/7 . 1945.) P a n k o w . 7117

Polaroid Corp., D over, Del., ü b ert. von : Edwin H. Land, Cam bridge, Mass., V. St. A., 
Herstellung von lichtpolarisierenden B ildern  d u rch  B efeuchten  eines R eliefs eines b e 
stim m ten  Bildes m it einer Lsg. eines d ich ro it. F a rbsto ffes , z. B. m it e iner Lsg. von Jod  
u. eines lösl. Jo d id s, u. d u rch  P ressen  des R eliefs in  B erührung  m it e iner S ch ich t aus mol. 
o rien tie rtem  durchsich tigem  p las t. M aterial, z.B . von  P olyvinyla lkohol. D abei w ird  der 
F a rb sto ff  von dem  R elief au f die S ch ich t ü b e rtra g en .— Die d ich ro it. F a rb sto fflsg . b e steh t 
z. B. aus 1000 ccm W ., 83 (g) N H 4J ,  10 G elatine  u. 1 Jo d . — 2 Z eichnungen. (A. P. 
2 315 373 vom  28/5 . 1941, ausg. 30/3 . 1943.) F . MÜLLER. 7117

Drei Straßen Akt.-Ges., Schweiz, Stabilisieren und Schützen von plastischen Massen, 
wie Cellulosederivate, P olyam ide  oder Superpolyam ide. Man regelt den  Feuchtigkeitsgeh. 
dieser M assen, indem  m an sie in einer A tm osphäre  von bestim m tem  Feuchtigkeitsgeh . 
h ä lt  u. danach  m it einem  fü r  W. u. W asserdam pf undurchdring lichen  Ü berzug (N atur-, 
K u n st-, C hlorkautschuk, Po lyisobutylen , -ä thy len , -styro l, -v iny lcarbazo l, -Vinylchlorid, 
-v iny lacetat, -vinylaeetal) versieht. M an h ä lt  z. B. C ellu loseaceta t in einem  R aum  m it 
80— 100° Feuch tigkeit bei 30° ca. 18 Stdn. p ro  mm Dicke des A ceta ts , es w ird innerhalb 
12 Stdn. nach Verlassen des R aum es m it der Schu tzsch ich t überzogen. Po lyam ide werden 
in ind ifferen ter A tm osphäre  behandelt. (F. P. 907 818 vom  15/5. 1944, ausg. 22/3 . 1946.)

P a n k o w . 7117
Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., D eutschland, Lösungs-, Quell-, Gelatinierungs- und 

P lastifizierungsm ittel fü r N itrocellu losederivv ., C hlorkau tschuk , P o lyv iny lverbb ., Poly
am ide, P o ly ure thane, Phenol-Form aldehydharze usw. sind  chlorierte  E s te r  au s a lipha t. 
oder a ra lip h a t. ein- oder m ehrw ertigen  A lkoholen u. a lip h a t. ein- oder m ehrw ertigen 
C arbonsäuren, die m indestens 4, ab er höchstens 10 C-Atom e besitzen  u. deren  C -K ette 
durch  H eteroa tom e un terb rochen  sein kann . — Man v e res te rt ein  Gem isch von F e ttsäu ren  
m it 7— 9 C-Atom en m it einem  Gem isch von F e tta lkoho len , d ie ebenfalls 7— 9 C-Atome 
en th a lten , chloriert nach der V eresterung bei 40—60° m itC l2bis zur A ufnahm e von  1,5 A to
m en CI u. ve rk n ete t 25 (G ew ichtsteile) dieses chlorierten  E ste rs  bei 140— 150° m it 75 eines 
Polyvinylchlorids bis zur Bldg. einer p last. u. hom ogenen Masse. Die m it dieser M. e r
ha ltenen  Folien zeichnen sieh durch  eine gu te  E la s tiz itä t u. eine gu te  W iderstandsfäh ig
ke it gegen K ä lte  aus. — Aus einem  Polyam id aus 60 H ex am eth y len d iam in ad ip a t u . 40 Ca
pro lac tam  e rh ä lt m an d u rch  Verschm elzen m it 30 des ch lorierten  D iesters aus Ä thylen
glykol u. alkoxylierten  F e ttsäu ren  m it 7— 9 C-Atom en im  A lky lrest F äd en  u. Folien, die 
sich d u rch  große E la s tiz itä t u. D ehnbarke it auszeichnen. — L öst m an  30 C hlorkautschuk 
in 30 X ylol u. 25 T etrah y d ro n ap h th a lin  u. m ischt diese Lsg. m it 6 von ch lo rierten  /?-Äthyl- 
cap ronaten  von Fetta lkoholgem ischen  m it 7— 9 C-Atom en, so e rh ä lt m an einen Lack, 
der wenig b ren n b are  Ü berzüge von großer m echan. u. ehem . W id erstandsfäh igkeit er
g ib t. — 2 w eitere Beispiele. (F. P. 905720 vom  7 /7 .1944 , ausg. 12/12.1945. D. Prior. 
5/8. 1943.) ROICK. 7125

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutsch land , Herstellung neuer Verbindungen der 
P yran- und Furanreihe. D ihalogenverbb. d er nebenst. allg. Form el, in  de r R  den 
R —OH—Halogen R est -CH2-CH2-CH2- oder -CH2-CH2- b e d eu te t, w erden m it Cu(CN)2 
| | zu 3 -H alogen-2 -cyan tetrahydropyranen  oder -fu ran en  u. diese ge-
O- CH—Halogen gebenenfalls d u rch  B ehandlung  m it H alogenw asserstoff ab sp altenden  
M itteln  zu 2-C yandihydropyranen  oder -fu ranen  um gesetzt. Die P ro d d . sind ausgezeich
ne te  jLösungsmittel fü r  hochmol., thermoplast. Verbindungen. — Z. B. e rh itz t  m an  ein 
Gem isch von 155 (Teilen) 2.3-D ichlortetrahydropyran  (I), 150 Toluol u. 100 Cu(CN)2 u n te r  
R ü h ren  m ehrere S tdn. auf 80—90°, filtr ie rt u. frak tio n ie rt das F i l tra t .  2-Cyan-3-chlor- 
tetrahydropyran  (II), K p .g 98— 100°. Bei d er U m setzung von 225 P ip e rid in  m it 363 II, das 
m it d er gleichen Menge Bzl. verd. is t, e n ts te h t in  k u rzer Z eit u n te r  s ta rk  ex o th erm er 
R k. u. H C l-A bspaltung 2-C yandihydropyran  ( IE ), K p .7 -74— 75°. — E rs e tz t  m an  I 
du rch  2.3-D ibromtetrahydropyran  (aus D ih ydropyran  u. B r2 in  Bzl. oder Toluol), so 
e rh ä lt m an  3-Brom -2-cyantetrahydropyran, K p .8 115— 116°, u. d a n n  IH . — A us 2.3- 
Dichlortetrahydrofuran 2-Cyan-3-chlortetrahydrofuran, K p .9 76 bis 78°, d an n  2-Cyan- 
dihydrofuran, K p .9 54°. (F. P. 904 163 vom  9/5. 1944, ausg. 29/10. 1945. D. P rio rr. 13/2. 
u. 8/4. 1943.) DONLE. 7125

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von Additionsverbindungen  
von Diacetylenen. Diacetylen  (I) oder seine D erivv. m it 2 C i C -B indungen w erden m it 
Dienen, wie Isopren, Cyclopentadien  (II), Cyclohexadien, M ethylvinylketon, Acrolein u .
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seinen a- u. ß-Substitutionsprodd., A crylsäurenitril u. -estern, um gesetzt. A ußer den Di- 
acety len-K W -stoffen  selbst eignen sich bes. die Alkohole der D iacetylenreihe, die m an aus 
A ldehyden u . K etonen  m it I gew innt, z. B. Hexadiin-2.4-diol-(1.6), 2.7-D imelhylocladiin-
з.5-diol-(2.7) (III), 2.7-D im ethyldekadiin-4.6-diol-{3.8); ferner die A m inoderivv., die durch 
U m setzung von a-O xyam inen m it I e rhalten  werden, z. B. l-D ialkylam inopentadiine-(2 .4 )
и. 1.6-N .N -B isdia lkylam inohexadiine-{2 .4). Jed e  de r D reifachbindungen kann w ährend 
der U m setzung ein- oder zweimal in Rk. tre ten , so daß  1—4 Mol Dien an  1 Mol Diace 
ty lenverb . angelagert w erden können. Meist reagieren beide D reifachbindungen u n te r . 
E n tstehung  von sym m . A dditionsverbindungen. — Die Rk. wird im allg. bei 50—200° u., 
wenn nötig , im geschlossenen Gefäß sowie in Ggw. von Lösungs- oder V erdünnungsm itte ln  
oder in wss. Em ulsion ausgeführt. K a ta lysa to ren , z. B. Säuren, Salze oder Basen, u.
(polym erisationsverhindernde Stoffe______________ c= c __________ C = C  exr
Phenole, Cu, Cu-Verbb.) können zu- | V /  \  /  | 3
gegen sein. —  Die P rodd . w erden, ge- H 3C - C ^  C H -C H S- C H  HC — CH2 — c h  C ~C H 3 
gebenenfalls nach H ydrierung , z. B. i \  /  \  /  1
als Lösungsm. oder Weichmacher fü r  CH=CH IV CH=CH
plast. M assen  verw endet. — 50 g I I  u . 50 g I I I  werden im R ührau tok laven  3 S tdn. auf 
150— 155° e rh itz t, u. zwar u n te r  einem N 2-Druck von 70 a t. Aus dem  viscosen R eaktions- 
prod. wird eine F rak tio n  vom K p .20 178—185° dest., die hauptsäch lich  aus 2.2'-D nso- 
propylol-(3.6.3'.6 '-bisendomethylen)-3.6.3'.6 '-bisdihydrodiphenyl (IV) besteh t. (F. P. 898272 
vom 24/9. 1943, ausg. 18/4. 1945. D. Prior. 24/7. 1942.) DONLE. 7125

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von Estern und Ä thern von 
2-Oxy-3-chlortetrahydrofuran. Man läß t Alkohole, Phenole, C arbonsäuren oder A lkoholate, 
Phenolate oder carbonsaure Salze auf 2.3-Dichlortetrahydrofuran  (I), gegebenenfalls in 
Ggw. von W ., einw irken. E s eignen sich ein- oder m ehrw ertige, gesä tt. oder ungesä tt., 
prim ., sek. u. te r t . Alkohole, wie M ethyl-, Ä thyl-, Octadecylalkohol, Glykol, B utan- u. 
Bulindiol-(1.4),4-Chlorbutanol-(l), R icinusöl, Cyclohexanol, Benzylalkohol', Phenol, Brenz
catechin, ß-Naphthol; Furfurylalkohol, 2-Oxychlortetrahydrofuran; Essig-, Stearin-, B en
zoe-, Cyclohexylstearin-, A d ip in -, Citronen-, M uconsäure u. a. V erwendet m an Oxy- 
säuren , wie D im ethyld ioxyadip in-, R icinol-, Salicylsäure, kann m an die O xygruppe ver- 
ä th e rn  u. die C arboxylgruppe verestern . — Die P rodd. sind Lösungsm ., Weiclimacher, 
Gelatiniermittel fü r  filmbildende, organ. Verbb., wie Celluloseacetat, -nitrat', P o lyv in y l
chlorid, Polyacrylsäureester, Harze aus mehrbas. Säuren u. mehrwertigen Alkoholen, Form 
aldehyd-H arnstoff- oder -Phenolharze, Chlorkautschuk usw . —  Z. B. e rh itz t m an 600 (Teile) 
M ethanol m it 2760 I 4 S tdn. auf 100° u . dest. das R eaktionsgem isch. 2-M ethoxy-3-chlor- 
tetrahydrofuran, K p .14 50—51°. — Aus I  u. A. 2-Äthoxy-3-chlortetrahydrofuran, K p .17 
60—62°. In  analoger Weise 2n -B u to xy-, 2-Dodecyloxy-, 2-Hexadecyloxy-, 2-Octadecyloxy-, 
2-Oleyloxy-3-chlortetrahydrofuran, K p .15 86—88°, K p .li2 166— 167°, K p .x 175—200°, 
K p .ls 176—212°, K p .0>8 185—212°. — Aus I u. Ä thylenglykol 3-Chlortetrahydrofurfuryl-(2)- 
oxyäthanol, K p .12 127— 130°, u. 1.2-Di-[3'-Chlortetrahydrofurfuryl-(2')-oxy\-äthan  (Ä thylen- 
glykoldi-3-chlor-2-tetrahydrofurfuryläther), K p .2 140— 145°. — Aus I  u. T riä thy leng lyko l
1.2-D i-[3'-Chlortetrahydrofurfuryl-(2')-oxy]-äthoxyäthan  ( Triäthylenglykoldi-3-chlor-2-tetra- 
hydrofurfuryläther), K p .0i9 190°. — Aus I u. B utandiol-(1.4) 1.4-Di-[3'-Chlortelrahydrofur- 
furyl{2 ')]oxy\-butan (1.4-Butandioldi-3-chlor-2-tetrahydrofurfuryläther), K p .0t7 150— 152°. 
—A u sl u. G lycerin 1.2.3-Tri-[3'-Chlortetrahydrofurfuryl-(2')-oxy]-propan(Glyceryltri-3-chlor-
2-tetrahydrofurfuryläther), K p .0i4 205°. — Aus 4-C hiorbutanol-(l) u. I 2-(4'-Chlorbutoxy)-
3-chlortetrahydrofuran, K p .12 132°. — Zu 191 (Teilen) I g ib t m an 18 W .; das en tstehende 
2-Oxy-3-chlortetrahydrofuran (II), K p .21 105— 106°, reag iert sofort m it überschüssigem  I 
zu Di-3-chlor-2-telrahydrofurfuryläther. Außerdem  erhält m an II. — Aus I  u. Eisessig
2-Oxy-3-chlortetrahydrofurfurylacetat, K p .25 110— 115°. — Aus I  u. P henol in Ggw. von 
N aO H  2-Phenoxy-3-chlortetrahydrofuran. (F. P. 898 390 vom 30/9. 1943, ausg. 20/4. 1945.
D . Prior. 1/3. 1941.) DONLE. 7125

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von an beiden N -A tom en  
alkylierten H ydrazinen. H ydrazin  (I) wird, gegebenenfalls in Form  seines H y dra ts, bei 
e rhöhten  Tem pp. u. zweckm äßig in Ggw. von Alkoholen m it A lkylchloriden, die u n 
verzweigte A lkylgruppen m it höchstens 8 C-Atom en en tha lten , behandelt. Aus den neben 
T ria lky lhydrazinen  sich als N ebenprodd. bildenden m onosubstitu ierten  u. asym m ., di- 
su b stitu ie rten  P rodd. können weitere Mengen an  Trialkylhydrazinen hergeste llt werden. 
F lüchtige  A lkylchloride werden un ter D ruck um gesetzt; die R eaktionsgefäße sollen aus 
Stoffen bestehen, die unerw ünschte Zersetzungsrkk. ausschließen, u. em ailliert sein. 
Die T rialkylhydrazine können m it A lkylbrom iden in T etraa lky lhydrazine  übergeführt 
w erden, die sich als Weichmacher fü r  K unstharze  eignen. — Z. B . e rh itz t m an 175 (Teile) 
Äthylchlorid, 65 I u. 56 A. in einem em aillierten Druckgefäß 16 S tdn . auf 150°, g ib t etw as 
W ., dann wss. N aO H  zu, ex trah ie rt m it A e., trocknet u . frak tio n iert un ter verm indertem

106*
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D ruck. Triä lhy lhydrazin , K p .so 43—44°. — Aus I u . A llylchlorid  Tria llylhydrazin , K p .u  61 
bis 63°. — A u s lu .  n -P ro p y lch lo rid  Tripropylhydrazin , K p .31 53—68°. — M it B u ty lch lo rid  
Tributylhydrazin , K p .u  102— 104° (in term ediär en ts tehen  Mono- u. D ibutylhydrazin). — 
Mit n -H ex y lch lo rid  T ri-n-hexylhydrazin , K p .14 172— 174°; m it n -O cty lch lo rid  Tri-n.octyl- 
hydrazin, K p .4 186— 187°. (F. P. 898 405 vom  1/10. 1943, ausg. 23/4. 1945. D. P rior. 26/4.
1941.) DONLE. 7125

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von Kondensationsprodukten  
aus neutralen Estern und HCHO abspaltenden Ä thern oder Acetalen  durch  E rh itzen  auf 
160—380°, bes. 210—280°, vorzugsweise in Ggw. geringer Säurem engen. Als E s te r  können 
niedere E ster, z. B. O xalsäureglykolester, oder F e tte , trocknende  Öle u. a. dienen. — Man 
e rh itz t  10 g eines H arzes aus X ylol u. HCHO m it 11,5%  O, das unlösl. in  Bzn. ist. m it 
5 g Leinölfirnis 5 Min. auf 340° u. e rh ä lt ein k lares viscoses Öl. Man v e rän d ert d u rch  diese 
K ondensation  den E rw eichungspunkt, die V iscosität d er A usgangsstoffe. Die K onden- 
sationsprodd. können als W eichm acher oder P lastiz ierm itte l fü r zahlreiche K unstm assen  
dienen. (F.P. 897 281 vom 17/8. 1943, ausg. 16/3. 1945. D. Prior. 30/6.1942.) PANKOW. 7125

Gignoux & Cie. (E rfinder: Anatole Vesterman), F ran k re ich , Schmieröle als Weich
machungsmittel. R ohes A nthracenöl wird bei hohen Tem pp. ch loriert. Z. B. le ite t m an in 
rohes A nthracenöl, dessen V iscosität 1,3° ENGLER bei 50° b e trä g t, bei 110— 125° Cl2 
ein, bis das G ew icht um  13%  zugenom m en h a t. Die V iscosität b e trä g t d an n  nach  dem 
Reinigen 2° ENGLER bei 50°. S e tz t m an  das E in le iten  von Cl2 b is zu e iner G ew ichts
zunahm e von 25%  fo rt, so s te ig t die V iscosität au f 60° ENGLER bei 50° u. 4,5° ENGLER 
bei 100°. V erw endung als W eichm achungsm itte l fü r H arze. Z. B. e rh ä lt m an  aus 60 (Tei
len) V inylchlorid , 15 T rik resy lphosphat u. 25 chloriertem Anthracenöl au f dem  K alander 
einen h a rten , unzerbrechlichen Film . (F. P. 904 056 vom  13/12. 1943, ausg. 25/10. 1945.)

NOUVEL. 7125
Carlo Pasquetti, Ita lien , Zerkleinern von plastischen Massen (H arzen, Vinylharzen, 

Celluloseacetat). Die m it Z usatzstoffen  versehenen pulverförm igen H arzm assen  w erden in 
ein Gefäß g esp rüh t u. zugleich w ird eine p lastiz ierende Fl. in  d as Gefäß gesp rü h t, so daß 
sich die beiden S p rü h strah len  in einem  P u n k te  treffen . Die MM. fallen d an n  d u rch  den 
G efäßboden in  eine Schneckenvorr., in d er sie k o m p rim iert u. d u rch  ein  Sieb gepreßt 
u. zerschnitten  w erden. (F. P. 899 335 vom  30/10. 1943, ausg. 28/5. 1945. I t .  P rio r. 12/7.
1940.) P a n k o w . 7177

Thüringische Zellwolle Akt.-Ges. und  Zellwolle- & Kunstseide-Ring G. m. b. H., 
D eutschland, Herstellung von amidhaltigen K ondensationsprodukten  d u rch  R k. von Am ino
säu ren  oder gegebenenfalls D iam inen oder Po lyam inen u. gegebenenfalls Di- oder Po ly
carbonsäuren  u ./oder H arnstoffen  oder T hioharnstoffen , wobei m an  bis zu 30%  der A us
gangsstoffe A m inosäuren anw endet, deren E ndgruppen  d u rch  weniger a ls  5 K ettenglieder 
g e tren n t sind. — Man e rh itz t 116 (G ewichtsteile) H exam ethylendiam in  u. 15,3 Glykokoll 
in  N 2 auf 200°. W enn das G lykokoll geschm olzen ist, g ib t m an  75 T h ioharnsto ff zu u. 
e rh itz t, bis d ie M. die gew ünschte K onsistenz erre ich t h a t. Die K ondensationsprodd. 
dienen zur H erst. von Filmen  u. Fäden-, d ie  T eilkondensate (zum  Teil noch wasserlösl.) 
dienen als Textilh ilfsm ittel, z. B. zum Anim alisieren von F äden  oder als Weichmacher für 
andere  H arze. Man k ann  sie auch form en u. d u rch  W eiterkondensation  unlösl. u. un 
schm elzbar m achen. (F. P. 894173 vom  22/4. 1943, ausg. 15/12. 1944. D. P rio r. 30/4.
1942.) P a n k o w . 7185

Bell Telephone Laboratories Inc., New Y ork, N. Y., übert. von: Carl J. Frosch, Sum-
m it, N. J . ,  V. S t. A., Herstellung hochmolekularer linearer Polyesteram ide. Man kondensiert 
Am inoalkohole der Form el H 2N ■ (CH2)X • O H  m it 2 b as. Säuren  d e r Form el (CH2)7 : 
(COOH)2, w orin  x  w enigstens 2 u . y w enigstens 3 b ed eu te t, bei 100— 300° u n te r D urch
leiten  eines indifferenten Gases, wie N 2 oder H 2. — Man e rh itz t A zelainsäure (I) u. 1.10- 
D ecanolam in (H erst. s. A. P. 2 330 107) im M olverhältn is 1 : 1 ca. 10 S td n . au f ca. 225°  
u n te r D urchleiten  von 0 2-freiem H ,. Die viscose farblose F l. k ry s t. zu einem  h a rte n  b ieg
sam en m ikrokrysta llinen  M aterial (F . 77°). Fäden  aus dem  Polym eren können  k a lt  gezogen 
w erden u. geben orien tierte  biegsam e Fasern. N im m t m an s ta t t  I A dipinsäure, so en ts te h t 
ein  Polym eres m it F . nahe  102°, m it K orksäure  eines m it F . nahe 95°, aus M onoäthanol
am in  u. K orksäure  eines m it F . 90° u. m it Sebacinsäure eines m it F . 85°. (A. P. 2 386 454 
vom  22/11 . 1940, ausg. 9/10. 1945.) PANKOW. 7185

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, H erstellung von Polyoxam iden  durch 
K ondensation  von prim . D iam inen m it Oxalsäureestern oder 2 w ertigen O xam inestern  in 
Ggw. von alkohol. O H -Verbb. m it K p. w enigstens 40“ höher als d er des Alkohols des E sters , 
z. B. O ctyl-, T etrahydrofurfury l-, Benzyl-, T oluylalkohol, T e trah y d ro n ap h th y lm eth y l- 
alkohol, /i-Phenoxyäthanol, B utandiol-1.3, Pentandiol-1 .5 , H exandiol-1.6, T rioxy-
1 .2.4-butan, H exantrio l, D iäthylenglykol, Thiodiglykol, D i-1.4-butylenglykol, N-M ethyl-
5-im inobispentanol-l, 1.4-X ylylenglykol, G lycerinm onoform al, T rim ethyJolpropanm ono-
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form al, H exantriolm onoform al, -m onoacetal, T etrahydropyran-2-(2-oxyäthyl)- oder 
-(4 -oxybu ty l)-ä ther; Butandiol-(1.4) k ann  m an n u r bei tiefer Tem p. oder k urzer R eak tio n s
d au er verw enden, d a  es zur Um w andlung in T etrahydro fu ran  neigt. Als O xalsäureester 
sind m onom eres oder polym eres Ä thy lenoxalat, P o ly trim ethy lenoxalat u. Polyhexa- 
m ethy lenoxala t genannt, die in Mischung m it O xalsäureester n iederer a llpha t. Alkohole 
angew and t w erden können. Als D iamine sind g enann t: D iam ino-1.4-butan, -1.6-hexan, 
-1 .6-m ethyl-3-hexan, -1.12-octadecan, -1 .6-butyl-3-tert.-hexan, -3 .3 '-d ip ropyläther, Tetra- 
m ethylen-bis-3-am inopropyläther, Trioxypropan-1.3-di-(3-am inopropyl)-äther, D iamino-
3.3 '-d ipropylsulfid , D iam ino-6.6 '-dihexylsulfid, D iam ino-5.5 '-diam ylform al, D iamino- 
4.4/ -dicyclohexylm ethan, N .N '-D im ethyl-N .N '-di-a)-am inohexylharnstoff, Adipinsäure- 
N .N '-di-6-am inohexyldiam id, Sebaeinsäure-N .N '-di-5-am inopentyldiam id u. höher kon
densierte  Polyam ide m it prim . A m inogruppen am  E nde. Am E nde der R k. se tz t m an zur 
S tab ilisierung  einw ertige am idbildende Stoffe zu, wie Cyclohexylam in, Dodecyl-, Octa- 
decylam in, 4-Am inodiphenyl, B enzhydrazid. Die Alkohole, bes. Glykole, ergeben bei der 
K ondensa tion  Prodd. m it verbesserter V erarbeitbarkeit. — Ä quivalente Mengen von 
D im ethyloxalat u. Tetramethylen-bis-y-aminopropyläther (Reinheitsgrad 99,7%) werden in 
w asserfreiem , 10%  (der polyam idbildenden Stoffe) H exam ethylenglykol en thaltendem  
Bzl. nach  B eendigung der Selbsterw ärm ung 4 S tdn. u n te r  N 2 allm ählich auf 180° erw ärm t, 
m an  h ä lt  1 Stde. u n te r  10 mm bei 180° u. versp inn t die Schmelze. Die Fäden können 
g e reck t w erden. Sie haben  F . 167®. T rcekenfestigkeit 437 g/100 den., feuch t nu r Ver
m inderung  um  3% . (F. P. 894172 vom 22/4. 1943, ausg. 15/12. 1944. D. Prior. 28/4.
1942.) P a n k o w . 7185

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Löslichmachen von linearen P olyam iden, 
Polyurethanen oder P olyharnstoffen. Man e rh itz t sie in  Ggw. lösender oder quellender 
Am ide (I) m it HCHO oder solchen abgebenden S toffen; die e rhaltenen m ehr oder weniger 
lösl. u . d u rch  E in führung  der M ethylolgruppen kau tsch u k artig  w erdenden Stoffe werden 
d u rch  w eiteres E rh itzen  (80—150°) g eh ärte t. — Man h ä lt  1 (Teil) Polyam id (aus 60 Hexa- 
m eth y len d iam in ad ip a t u. 40 e-Caprolactam ) m it 2 N -M ethylpyrrolidon u. 2 HCHO 
(40% ig) 5 S tdn. bei 90°. D er Sirup wird in W. durchgearbeitet u. 48 S tdn. als flache P la tte  
gew ässert. E r  e rh ä r te t zu einer porösen M., die bei 50—60° getrocknet w ird. Die M. löst 
sieh bei 40° in  M ethanol; aus d er Lsg. können weiche elast. Film e gegossen werden, die 
in  2 S tdn . bei 140° w ieder unlösl. w erden. — Als I  sind g enann t: D im ethyl-, D iäthyl- 
form am id, N .N '-D im ethy laeetam id , Form ylisopropylam id, Form ylpyrrolidin, Form yl- 
m orpholin , T rim ethy lharnstoff, M ethyl-N -m ethylearbam at, N -M ethyl-a-pyrrolidon, N-Ox- 
äthy l-a-pyrro lidon , e-C aprolactam ; die Rk. kann  in Ggw. von Lösungsm itteln , wie W ., 
M ethanol, Isopropanol, Cyclohexanol, O xy-3-tetrahydrofurfuran , T etrahydrofurfuralkohol, 
Ä thylenchlorhydrin , C hloralhydrat, Pyrid in , Anisol erfolgen. (F. P. 896 059 vom 30/6.1943, 
ausg. 12/2. 1945. D. Prior. 10/7. 1942.) PANKOW. 7185

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Verbesserung der Löslichkeit gemischter 
linearer Polyam ide  durch  B ehandlung m it HCHO in wss. Lsg. bei ph  4— 7. — 100 g eines 
Polym eren aus 60 (Teilen) H exam ethylend iam inadipat u. 40 e-C aprolactam  w erden in 
einer wss. ca. 35% ig. HCHO-Lsg. 5 S tdn . bei 90— 100° u. ph  4,3 behandelt. Man e rh ä lt 
eine viscose P aste , die 24 S tdn. in  W . zerteilt u. 24 S tdn. bei 60—80° ge trocknet w ird. 
D as Prod. löst sich beim E rh itzen  u. in tensiven  Bewegen langsam  in  CH3O H ; aus der 
Lsg. e rh ä lt  m an k lare , weiche u. k au tsch u k artig  elast. Film e. (F. P. 52 593 vom  3/11. 1942, 
ausg. 30/4. 1945. D. P rio r. 30/12. 1941. Zusatz zu F. P. 885 940; C. 1944. 11.714.)

P a n k o w . 7185
Dynamit Akt.-Ges. vorm. Alfred Nobel & Co., D eutschland, Einm ischen von Zusatz

stoffen in  Polykondensate, wie Polyam ide. Man g ib t die zu m ischenden Stoffe (P lastizier
m itte l, Schm ierm ittel) nebst Polyam iden (I) in  eine Zentrifuge, deren rotierende W ände 
über den E rw eichungspunkt des I  e rh itz t werden. H ierbei mischen sich die B estandteile 
in  1—2 S tdn . hom ogen. Die e rhaltene Lsg. k ann  zu P la tten , Blöcken u. Profilen oder 
Schläuchen gegossen w erden oder in der Zentrifuge oder besser auf der W alze m it HCHO 
n achbehandelt werden. — Man g ib t in eine Zentrifuge oder ro tierende Fe-Trom m el, die 
gegebenenfalls gek ipp t werden kann , 66 (Teile) grobes I  aus adipinsaurem  H exam ethy len
diam in u . e-A m inocaprolactam  u. 34 einer Mischung aus Benzolsulfonsäurem ethyl- u. 
-bu ty lam id . Die Vorr. en th ä lt eine kleine Öffnung, durch  die sieh entw ickelnde Gase 
entw eichen können. Man läß t ro tieren  u. e rh itz t die W ände auf 250—300°. I  m ischt sich 
hom ogen m it dem  Sulfonam id. Man k ann  dieses Mischen kontinuierlich  gestalten . — In  
gleicher W eise behandelt m an 85 einesPolyurethans ausB utylenglykol, H exandiol u. H exan- 
diisocyanat m it 15 Benzolsulfonsäurem ethylam id. (F. P. 891 492 vom 24/2. 1943, ausg. 
8/3. 1944. D. Prior. 27/2. 1942.) PANKOW. 7185

* E. I. du Pont de Nemours & Co., Plastizieren von linearen synthetischen Polyam iden  
m it Polyphenolen m it wenigstens 2 O xyphenylkernen, die d u rch  einen R est m it einer
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K e tte  von w enigstens 6 C g e tren n t sind ; die  K e tte  k a n n  auch  nahe dem  K ern-C  andere  
A tom e wie 0  en th a lte n . (E. P. 570 649, ausg. 17/7. 1945.) PANKOW. 7185

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Verhinderung des Brüchigwerdens von 
linearen, in  der K ette A m idgruppen enthaltenden Polym eren. Um  die H a ltb a rk e it von der 
E inw . von W ärm e oder L ich t ausg ese tz ten , in  der K e tte  A m idgruppen en th a lten d en  
linearen Po lym eren , wie Po lyam ide, P o ly u re th an e  oder P o lyharnstoffe, zu verbessern , 
se tz t m an diesen polym eren P rodd . vor, w ährend  oder nach  ih rer H erst. oder ih rer V er
a rb eitung  kleine M engen, 0,01— 5 % , vorte ilh aft 0,01— 1% , a ro m at. N -a ry lsu b stitu ie rte  
Di- oder Polyam ine zu. Diese Z usatzverbb . können  sein : N .N '-D iphenyl-1 .4 - oder -1.3- 
phenylendiam in , N .N '-D iphenyl-2 .7 -naphthy lendiam in , N .N '-D i-j5-naphthyl-1 .4-pheny- 
lendiam in, N .N '-D iphenyl-9 .10-d iam inoanthracen , N .N '-D iphenylbenzid in , N -P henyl-N '- 
benzylphenylendiam in, N .N '-D i-p-to ly lphenylendiam in , N .N '-D i-4-chlorphenylphenylen- 
d iam in, N -jS-N aphthyl-N '-phenylphenylendiam in, 1 .3.5-Trianilinobenzol, 1.3.5-Tri-p-touil 
dinobenzol usw. — Man schm . 100 (Teile) e-C aprolactam , 4 H exam ethylendiam inoadi- 
p a t u. 0,2 N .N '-D iphenyl-1 .4-diam inobenzol bei ca. 150° zusam m en, m isch t innig m it 
einem  luftfre ien  C 0 2- S trom , bis eine hom ogene Lsg. e rh a lten  w ird, se tz t das E rh itzen  
24 S tdn . u n te r  L uftabsch luß  fo rt u. verg ieß t das po lym erisierte  P rod . zu einem  dünnen 
100—120 y  d icken Film . Dieser stab ilisierte  F ilm  w ird  bei 150° in  einem  e lek tr. Ofen 
frei hängend  sogar nach  140 S tdn . noch n ich t b rüch ig , w ährend  dies bei einem  nieht- 
s tab ilisierten  Film  b ereits  nach  ca. 10 S td n . e in tr i tt .  Bei 170° w ird der u n b eh an d e lte  Film  
schon nach  3— 4 S tdn . brüch ig , d er s tab ilisierte  e rs t  nach  40 S tu nden . — 60 eines P o ly 
u re th an s au s 1 Mol 1 .4-B utandiol, 1 Mol 1.6-M ethylhexandiol u . 2 Mol H exandiisocyanat 
löst m an bei ca. 90° u n te r  R ü h ren  in einem  Gem isch von 216 cm 3 D ioxan u. 24 cm3 W. 
u n te r  Z usatz  von 0,06 1 .4-D i-(2 '-naphthylam ino)-benzol. E in  d u rch  V ergießen dieser 
Lsg. e rh a lten er F ilm  von 120 y  Dicke zeigt e rs t nach  250— 300 S tdn . bei 150° Zer
setzungserseheinungen, w ährend  dies bei einem  n ich tstab ilis ie rten  V ergleichsfilm  bereits 
nach  50 S tdn . u . dazu  in  viel s tä rkerem  M aße e in tr i tt .  — W eitere Beispiele. (F. P. 906 892 
vom  4/9. 1944, ausg. 22/2. 1946. D. P rior. 4/12. 1942.) ROICK. 7185

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Verhinderung des Brüchigwerdens von 
linearen, Am idgruppen in  der K ette enthaltenden P olym eren. Po lyam ide, Polyharnstoffe 
u. a . sehr polym ere lineare  S ubstanzen , d ie A m idgruppen  e n th a lte n , k an n  m an  gegen die 
Einw . von W ärm e, L ich tstrah len  u. W itterungseinflüssen  d a d u rch  stab ilisieren , d aß  m an 
den linearen  Polym eren  vor, w ährend  oder nach  ih rer H e rs t. oder V erarb e itu n g  weniger 
als 1%  fein v e rte iltes Cu oder anorgan . oder organ. V erbb. von  Cu zuse tz t. Als sehr fein 
ve rte iltes  Cu k an n  m an  gegebenenfalls koll. Cu, als Cu-Verbb. C u-O xyd, -F lu o rü r, -Brom ür, 
-B rom id, -S u lfa t, -P h o sp h at, -Sulfit, A m m onium -C u-chlorid, C u-Ferrocyanid , -Sulfo- 
cy an id , -C arb o n at, -F o rm ia t, -A ceta t oder -N ap h th en a t zusetzen. — M an v e rrü h rt nach 
dem  Schm elzen 100 (Teile) e-C aprolactam  (I) u. 4 H exam eth y len d iam in ad ip a t (II) mit 
0,05 K upfe rfe ilich t bei ca. 15° in  luftfreier C 0 2-A tm osphäre, polym erisiert d as Gemisch 
20 S td n . bei 240° u n te r  L uftabsch luß  u. vergießt bei 260° zu einem  F ilm  von 100 y  Dicke. 
Dieser F ilm  w ird in  einem  e lek tr. geheizten  Ofen frei hängend  bei 150° e rs t in  140 u. bei 
170° in  40 S tdn . brüchig , w ährend ein ohne Cu h e rg este llter V ergleichsfilm  bei der gleichen 
B ehandlung b e reits  nach 10 bzw. 2—3 S td n . seine m eehan . W id erstandsfäh igkeit e inbüß t. 
A n Stelle von C u-Feilicht k an n  m an sehr fein  v e rte iltes  e lek tr. red . Cu oder koll. Cu 
( „ H e y l “ ) verw enden. — E inen  F ilm  von g leichfalls g roßer W id erstandsfäh igkeit erhält 
m an  d adurch , daß  m an 100 eines P o lyam ids aus 60 I u. 40 II in einem  Gem isch von 
285 R aum teilen  A. u. 71 W . u n te r  E rh itzen  au f 70—80° lö st, in  d ie k la rg e rü h rte  warm e 
Lsg. 20 R aum teile  einer elektro-koll. Cu-Lsg. („ H e y d e n “ ) e in rü h rt u. die Lsg. d a n n  bei 
65° zu einem  100 y  dicken F ilm  m it einem  Cu-Geh. von 0,024%  vergießt. — In  w eiteren 
Beispielen w erden die besseren E igg. der m it verschied . Cu-Salzen v e rse tz ten  Polyam ide 
gegenüber u n b eh an d e lten  Polyam iden beschrieben. Die b esten  E rgebnisse w erden dabei 
durch  Z ugabe von 0,1—0,2%  C u-B rom ür, -Brom id, -A cetat, -S u lfa t (bas.), -F o rm ia t u . 
-N ap h th en a t erzielt. — Man löst in  einem  Gem isch von 120 (g) Chlf. u. 40 M ethanol bei 
60—70° 40 eines Po lyurethangem isches [erhä ltlich  aus gleichen Teilen B utandiol-(1.4) 
u. 3-M ethylhexandiol-(1.6) u. der äq u iv a len ten  Menge H exan-1 .6 -d iisocyanat u. Toluylen- 
d iisocyanat im V erhältn is 80 : 20], v e rrü h rt in  der k laren  Lsg. 0,1 C u-B rom id u . verg ieß t 
die Substanz  nach vollständiger Lsg. zu F ilm en  von 100 y  Dicke. N ach  dem  V erdam pfen 
des Lösungsm . u. T rocknen bei 60° (72 S tdn.) zeigt d er frei hängende  F ilm  nach  48 S tdn. 
bei 100—105°, nach 100 S tdn . bei derselben Tem p. u. sogar nach  240 S tdn . bei 110— 118° 
keine V eränderung  de r W iderstandsfähigkeit. (F. P. 906 893 vom  4/9. 1944, ausg. 22/2. 
1946. D. P rio r. 9/1. 1943.) R o ic k . 7185

Soc. des Usines Chimiques Rhône-Poulene, F ran k re ich  (E rfin d er: René Louis 
Fernand Crazal und Anasthasie Rochtchine), Plastische M asse, bestehend  aus e iner 
M ischung aus P olyvinylacetal u. Superpolyam id. — M an m isch t eine Lsg. von  6 (G ew ..
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Teilen) P o lyv in y lb u ty ra l (I) in 94 K resol (II) m it einer 20% ig. Lsg. von Polyhexam ethylen- 
ad ipam id  in  II, so d aß  100 I auf 25 Polyam id kom m en, g ieß t aus, v e rd u n ste t II bei 80° 
u. e rh ä lt einen biegsam eren, gegen E rh itzen  weniger em pfindlichen F ilm  als I-F ilm e. —  
M an m ischt bei 80° 80 eines Polyam ids aus 60 H exam ethy lend iam m onium adipat u. 
40 e-A m inocapronitril in 240 80 vol.% ig. A., g ib t 20 Polyv iny lacetal zu u. 0,78 Sudan- 
schw arz, 0,32 ZnO u. 0,66 A l-S teara t, tro ck n e t bei 50° u. fo rm t bei 175° d u rch  Spritzguß. 
Die M. h a t  ein größeres Schm elzintervall als das Polyam id allein. (F. P. 918 948 vom  
26/1. 1943, ausg. 24/9. 1946.) PANKOW. 7185

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Geraderichten von Bändern aus P o ly
amiden oder Polyurethanen, die an  den Seiten gebogen sind. Man behandelt sie in  gespann
tem  Z ustand  m it W . u. W ärm e oder m it W asserdam pf. (F. P. 905 652 vom 5/7. 1944, ausg. 
11/12. 1945. D. Prior. 1/4. 1943.) PANKOW. 7185

Imperial Chemical Industries Ltd., William Baird und John Scott Aitchison Forsyth, 
Stabilisierm ittel fü r  Polyäthylen. Man g ib t zu hochpolym erem  P o lyäthy len  0 ,005—0,2  
G ew ichts-%  eines oder m ehrerer Phenole m it einem  M indest-M ol.-Gew. von 250 oder 
n ieh tp rim äre  a rom at. Am ine. G enannt sind N .N '-D i-ß-naphthyl-p-phenylend iam in , 
Phenyl-ß-naphthylam in, das K ondinsationsprod. 1 .3 .4 -X ylenol-B utyraldehyd  (I), po ly 
meres 2.2.4-Trim ethyl-1.2-dihydro-chinolin, 4 .4 '-D ioxy-3.3 '-ditolyl-sulfid , Di-o-kresylolpro- 
pan  u. dessen R eaktionsprod . m it HCHO u. D im ethylam in. Die V iscosität u. der 
V erlustfak tor des Polym eren werden d u rch  E rh itzen  bis zu 200—300° n ich t e rhöht. 
— E ine Mischung aus 88 (G ew ichtsteilen) Polythen  (V iscosität bei 195° 3000 P ), 
12 Polyisobulylen  (Mol.-Gew. 60000) u. 0 ,2  I  w ird zu 0 ,3  m m sta rk en  Folien gespritz t, 
die ih ren  V erlustfak to r durch 21/ 4 s tünd . E rh itzen  au f 150° n ich t ändern . (F. P. 914 829 
vom 18/5. 1945, ausg. 18/10. 1946. E . P rio rr. 2/4 . 1943 u. 31/3 . 1944.) PANKOW. 7187

Soe. Eleetro Câble und André Lemercier, F rankreich , Herstellung elastischer M assen. 
Man m ischt K unstharze , wie Polyvinylchlorid, P olyvinylform al, die fü r gewöhnlich 
pulverförm ig sind, bei n ich t über 150° (105°— ? R eferent) m it P lastiz ierm itte ln  u .b e s tra h lt 
d ie  Mischung m it In fra ro t. — Man m ischt bei 80° 57 (% ) Polyvinylchloridpulver, 30 Tri- 
k resy lphosphat, 7 B u ty lp h th a la t, 6 Ti-O xyd 20 Min., 20M in. auf der W alze bei 105° u. zieht 
dem  K alander bei 105° zu 0,2 m m  sta rk en  Fellen, die 5 Min. in fraro tem  L ich t ausgesetzt 
werden, wobei die Tem p. 190° b e träg t. Die B estrah lung  erse tz t ein  anderw eitiges E r 
h itzen  des H arzes. (F. P. 907 991 vom 25/5. 1944, ausg. 27/3. 1946.) PANKOW. 7187

X II. K autschuk . G uttapercha. B alata.
Lawrence A. Wood und  Norman Bekkedahl, K rysta llisa lion  von unvulkanisiertem  

Kautschuk bei verschiedenen Temperaturen. U ntersuch t w urde das K ry sta llis ie ren u . Schm el
zen von unvulkan isiertem  K au tschuk  im  ungedehnten Z ustand  bei verschied. T em pera
tu ren . Als q u a n tita tiv es  Maß für die K ry sta llisa tion  w urde die V olum enänderung b e n u tz t, 
wobei d ie Volum enm essungen in  Hg-gefüllten D ilatom etern , welche den K au tschuk  
en th ie lten , durchgeführt wurden. Die K rysta llisa tion  fin d e t im  T em peraturbereich  
zwischen — 50 u. + 1 5 °  s ta tt .  Am schnellsten bei ca. — 25°. Die V olum enabnahm e bei 
d e r K ry sta llisa tion  liegt gewöhnlich zwischen 2,0 u. 2 ,7% . Das Schmelzen des k ryst. 
K au tsch u k s erstreck t sich über einen gewissen T em peraturbereich  u. i s t  s ta rk  abhängig 
von d er Tem p., bei d er die K rysta llisa tion  sta ttg e fu n d en  h a tte . Die Tem p. des Schm elz
beginns lieg t 4—7° oberhalb der K rysta llisa tionstem pera tu r. D er Schm elzbereich selbst 
b e trä g t ca. 35° bei den  tie fsten  Tem pp. u. ca. 10° bei de r höchsten  T em peratur. ( J .  appl. 
Physics 17 .362—75. Mai 1946. W ashington, D. C., N at. Bur. of S tand.)

Go t t e r ie d . 7220
Lawrence A. Wood, Norman Bekkedahl und Ralph E. Gibson, Der E in flu ß  des Druckes 

a u f  das Schmelzen von krysta llinem  Kautschuk. D er F . von sta rrem  K autschuk  s te ig t bei 
A nw endung von D ruck von 36 bis auf 70° bei 1170-106 d y n /cm 2 nahezu linear an. Die 
Sehm elztem p. bei A tm osphärendruek  w ird d u rch  Messung der V olum änderung im  D ilato
meter b estim m t. App. nach GlBSON (C. 1938. I. 2842). A ngabe der A bhängigkeit des 
spezif. Vol. von  d er T em p era tu r. Schm elzwärm e 16,2 Joules/g . Die erhaltenen  W erte  sind 
n u r verbindlich  fü r K au tsch u k  vom  gleichen F. bei 760 m m , da  dieser abhängig  is t von 
d e r T em p., bei d er d ie K ry sta lle  sich bilden. So zeigt eine bei dem  obigen D ruck u. 30° 
w ährend 16 S tdn . k ry s t. Probe einen viel niedrigeren F . bei A tm osphärendruck. K au tschuk  
k ry st. bei 760 mm am  schnellsten  bei —25°. ( J .  ehem. Physics 13. 475—77. Nov. 1945. 
J .  Res. n a t. B ur. S tan d . 35. 375 — 80. Nov. 1945. W ashington, N at. B ur. of S tand , and 
G eophysical Labor, of th e  Carnegie In st.) WlECHERT. 7220

John W. Liska, Die W irkung tiefer Temperaturen a u f den Y oungmodul von E lasto
meren. Bei M essungen bei tiefen  Tem pp. (bis —60°) ist zu beach ten , daß  die V eränderung 
de r Probe d u rch  K rysta llisa tion  längere Zeit d auert, eine sek. Um w andlung ohne Volumen-
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Änderung aber sofort erfolgt. D er YOUNG-Modul w ird nach der B iegungsm eth. von KOCH 
m it einer beschriebenen V orr., die Sprödigkeit nach  SELKER, WlNSPEAR u. KEMP m it 
einer angegebenen Vorr, gemessen. U n te rsu ch t w erden R e in k au tsch u k  u. R eifen
m ischungen von K autschuk, Polybutadien, B utadienstyrolm ischpolym erisaten, B u tapren  N, 
N F , Neopren ON, F E  u. B utylkautschuk. Die W erte  sind von V erstärkern , A ntioxydan tien  
u. indifferenten  Füllstoffen wenig beeinfluß t, reag ieren  aber auf die gebundene S-Menge, 
größere Öl- u. P lastiz ierm ittelm engen. Die A bhängigkeit des M oduls von der Tem p. u. 
vom  V ulkanisationsgrad wird kurvenm äßig  dargeste llt, die Sprödigkeitstem p. u. der 
E infl. der V ulkanisation  auf die Sprödigkeit festgeste llt w erden  u. der E infl. de r G efrier
dau er auf den Modul bei N eoprenm ischungen kurvenm äß ig  dargeste llt. (R ev. gen. 
C aoutchouc 23. 137—43. Ju n i 1946.) PANKOW. 7220

Adrien Haehl, Die M ischungsfaktoren und  ihre W irkungen. I I I .  M itt. D er E infl. der 
R eibung, der Tem p. u. der P la s tiz itä t au f den gesam ten  K ra ftb e d a rf  bei der H erst. der 
M ischungen (W alzen, E inm ischen, H om ogenisieren) w ird k u rz  e rlä u te r t. E in  bei 20° 
gew alzter u. bei 100° gem ischter K au tsch u k  b rau ch t u n te r  In n eh altu n g  genauer P lasti
z itä tsbed ingungen  die kü rzeste  G esam tzeit. (R ev. gen. C aoutchouc 23. 147. Ju n i 1946.)

P a n k o w . 7228
— , Kautschuk als Straßenbaum aterial der Z u ku n ft. H olland. Verss., bei denen B itum en

em ulsion m it L atex  oder heißes B itum en m it 4%  K au tsch u k p u lv er „ P u lv a te x “ oder 
„M ealorub“ gem ischt auf S traßendecken  v e rarb e ite t w urden, haben  die U nverw üstlich
k e it der B itum en-K autschukpulverm ischung  ergeben. (R ev. gen. C aoutchouc 23. 308— 09. 
Nov. 1946.) P a n k o w . 7228

* British Rubber Producers’ Research Association und  Ernest H. Farmer, Ölfester 
K autschuk. Man ste llt  zunächst H ydroxyl-, Acetyl-, Benzoyl- oder O xydoderivv. des 
K au tsch u k s her, ü b e rfü h rt sie in oxydierten  K au tschuk , v e rn e tz t sie oder e rh itz t sie oder 
m isch t sie m it Füllstoffen  u. vu lkan isiert sie. (E. P. 572 575, ausg. 15/10. 1945.)

P a n k o w . 7227
* United States Rubber Co., ü bert. von: Donald R. Kimble, Weichmachen und Quellen 

ton porösem vulkanisiertem  K autschuk  wie Schw am m kautschuk . Man ta u c h t  ih n  in  eine 
Em ulsion aus W ., Paraffinö l, F e ttsäu re  u. N H 3, bis die gew ünschte W rkg. e rre ich t ist, 
w äsch t in alkal. Lsg. u. tro ck n e t. (Can. P. 430 960, ausg. 30/10. 1945.) PANKOW. 7229

* Dunlop Rubber Co. Ltd., Douglas F. Twiss, Albert J. Hughes und Phillip H. Amphlett, 
P lastizieren von K autschuk  durch  Z usatz von Naphthensäure, ihrem  Metall- oder N H 4- 
Salz. (E. P. 572 634, ausg. 17/10. 1945.) PANKOW. 7229

British Rubber Producers’ Research Association, übert. v o n : Frederick James William 
Popham, E ngland, Herstellung eines harzartigen Kautschukderivates. Man dispergiert 
K au tsch u k  m it e tw as als O xy d a tio n sk ata ly sa to r w irkender M etallseife in  Phenol oder 
K resol u. le ite t 0 2, L u ft oder ozon. L u ft in  die Dispersion, bis m an eine in  A ceton lösl. Fl. 
erh ä lt. Die e rhaltene  F l. k ann  m an m it einem  K ondensa tionsm itte l wie HCHO reagieren 
lassen. — Man m ischt 260 g K au tschukabfa ll (Vollreifen m it 60%  K au tschuk) m it 1 kg 
Phenol u. 3,5 g C o-N aph thenat, e rh itz t die M. au f 140— 150° u. le ite t einen 0 2-Strom  
5%  S tdn . ein, bis die M. fl. u. in  überschüssigem  A ceton lösl. geworden ist. Man gibt 
800 cm 3 40% ig . HCHO u. 10 g O xalsäure  zu der Lsg. u. e rh itz t u n te r R ühren  au f 100°. 
Die Fü llsto ffe  fallen aus u. w erden, falls erw ünsch t, a b g e tren n t; nach  45 Min. fallen 1196 g 
k lares H arz. E s kann  als Leim , zum Im prägn ieren  von Pap ier u. Gewebe, zur H erst. von 
P la tte n  dienen. (F. P. 913 459 vom 20/8. 1945, ausg. 11/9. 1946. E . P rior. 14/8. 1942.)

P a n k o w . 7229
British Rubber Producers’Research Association und Frederick James William Popham,

E ngland, Herstellung eines K auischukderivates. Z erkleinerte  K au tsch u k ab fä lle  (z. B. von 
Reifen) w erden m it einem K a ta ly sa to r, wie C o-N aphthenat, verm isch t u. u n te r  Z usatz 
von H olzbrei m it hohem  Geh. an  a-'Cellulose an  d er L u ft, z. B. kurze Z eit bei 80° gewalzt 
oder im B anbury  g ek n etet u. in ein H arz , entsprechend  dem  des E. P. 462627, um ge
w andelt. (F. P. 913 460 vom 20/8. 1945, ausg. 11/9. 1946. E . P rior. 14/8 1942.)

P a n k o w . 7229
* British Rubber Producers’ Research Association und Frederick Hilton, Herstellung von 

Kautschukum w andlungsprodukten  durch E inw . von überschüssigem  S 0 2 in Ggw. eines 
Lösu gsm. u. e iner geringen M enge eines K a ta ly sa to rs , der m it K au tsch u k  keine u n 
erw ü n sch ten  sek. R kk. erg ib t, wie LiNOa. Die R eak tionsprodd . sind k au tsch u k artig  elast. 
b is sp röde h a rza rtig . (E . P . 572 574, ausg. 15/10. 1945.) PANKOW. 7229

General Electric Co., übert. von: Alvin V. Roberts, W est H aven, Conn., V. S t. A ., 
Vulkanisieren von M ischpolym erisaten aus Mono- und Diolefinen, wie B u ty lkau tschuk, 

■mittels eines Peroxyds, p-Chinondioxim s (I), S u. eines T hiuram s (II), wie T etram ethy l- 
th iu ram d isu lfid , oder eines D ith iocarbam ats (III), wie Se-D iä thy ld ith iocarbam at (IV)
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Schnelle V ulkanisation , gute A lterung u. 0 3-Festigkeit u. höhere Zugfestigkeit als bei V er
w endung einer Mischung aus Peroxyd u. I allein. II u. III verzögern bei tieferen Tem pp. die 
V ulkanisation  u. beschleunigen sie bei höheren, so daß  bei 220° F  (104°C) noch keine Vor
vu lkan isation  erfolgt, bei 300° F  (149°C) sich aber gute V ulkanisation erg ib t. E ine Mischung 
aus 100 (G ewichtsteilen) B uty lkau tschuk , 3 S tearinsäure, 5 ZnO, 1,251, 1,75 P b 0 2, 3,75 IV, 
8,75 MgO u. 1,5 S vu lkan isiert bei 300° F  in 12,5 Min. m it einer Zugfestigkeit von 1450 lbs/sq. 
in ., wird aber in 15 Min. bei 220° F  nicht vorvu lkan isiert. Man e rhält auch  m it I ohne das P er
oxyd oder m it Peroxyd allein ohne I  schnelle V ulkanisation, doch sind Modul- u. A lterungs- 
eigg. d ieser V ulkanisate  n ich t optim al. S ta tt  P b 0 2 kann  m an organ. Peroxyde, wie Ben- 
zoyl- oder D ichlor-3.4-benzoylperoxyd, anwenden. (A. P. 2 391742 vom 1/4. 1943, ausg. 
25/12. 1945.) P a n k o w . 7237

* B. B. Chemical Co. Ltd., übert. von: B. B. Chemical Co., Verkleben von F ilm en aus 
polym erem Chloropren. Man verw endet zur H erst. der Film e polym ere Chloropren- 
m ischung m it 1— 10%  Polyvinylacetat. (E. P. 570 461, ausg. 9/7. 1945.) PANKOW. 7237 

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft für elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
D eutschland (E rfinder: Herbert Berg, Martin Doriat und Wolfgang Gruber), Herstellung  
von R eifen durch Verwendung von Polyvinylchlorid  (I), bes. hochpolym erem  I. Decke u. 
Schlauch können aus einem Stück oder wie üblich g e tren n t hergestellt w erden, der Schlauch 
kann  auch durch eine E inlage aus porösem I  e rse tz t werden. — Man sp ritz t hochpoly
m eres I  nebst W eichm acher aus der Strangpresse m it dem  Autoreifenprofil u. fü llt den 
erhaltenen  H ohlkörper m it einer porösen M., die m an aus p lastiziertem  I-Pu lver bei 170® 
u. leichtem  D ruck erhält, schneidet auf die gewünschte Länge u. verb indet die E nden 
durch E rh itzen  auf 300° u. Zusam m enpressen. (F. P. 883 816 vom 24/12. 1941, ausg. 
20/7. 1943. D. Priorr. 24/10. 1939, 10/7. u. 28/12. 1940.) PANKOW. 7237

Jas, Williamson & Son Ltd. und  Donald Beaumont, Kautschukartiges Material durch  
B ehandeln eines oxydierten  trocknenden Öles m it H arnstoff, Thioharnstoff oder deren 
Salzen oder m it N H 4SC N ; w eiter kann  dem  M aterial zur Ä nderung seiner Eigg. noch 
ZnO, P b ö , MgO oder S zugesetzt werden. — Man m ischt 100 (g) oxydiertes Leinöl m it 
5 H arn sto ffn itra t 1 Stde. bei 80°, k ü h lt u. w alzt auf dem  2-W alzen-Stuhl. (E. P. 570 088, 
ausg. 21/6. 1945.) PANKOW. 7239

Andre Bertrand und De Tilieres, geb. Germaine Delamare de Monchaux, Frankreich , 
Herstellung von Kautschukersatz aus M ischungen von M ineralstoffen u. organ. Stoffen, 
die in  einer F l. suspendiert sind ; die Suspension k ann  m it A12(SÖ4)3 oder organ. Säuren 
gefällt werden. Als organ. Stoffe können schwach n itrie rte  Nitrocellulose, trocknende ö le , 
Pech u. a. angew andt werden. Man n im m t z. B. 5 (Teile) Phenolharz, 6 Lösungsm ., 1 As
bestpu lver, 2 A12(SÖ4)3, 1 B ary t, %  S-Pulver u. 2 P lastiz ierm ittel. (F.P.909768 vom 
23/10. 1944, ausg. 17/5. 1946.) “ PANKOW. 7239

XYI. N ahrungs-, Genuß- und Futterm ittel.
Libin T. Cheng und T. P. Chou, Die Fluorgehalte von Lebensmitteln in  Szechuan. In  den 

verschied. G em üsepflanzen w urden 1,47 (Sellerie) bis 17,7 (Knoblauch) mg F je kg T rocken
substanz  gefunden, in Cerealien 0,19 (Reis) bis 5,0 (Mais), in Tee 6 ,8— 91,2, in Tafelsalz
34 ,8— 115,1; von einer Salzsorte zeigte das M uster des gereinigten Salzes m ehr F 
(70,5 m g/kg) als dasjenige des rohen (51,9). (Chin. J .  Physiol. 15. 263—67. 30/6. 1940. 
Chengtu, U niv., Coll. Med., Dep. Biochem. [Orig.: engl.]) SCHWAIBOLD. 7660

Ingeborg Freudei, Über den E in flu ß  des Reinigens der Nahrungsm ittel a u f Zusam m en
setzung und Verwertbarkeit. Hinweise auf die bei der R einigung der Gem üse möglichen 
Ä nderungen des N ährstoff-, Calorien-, V itam in- u. Mineralgeh. (m it Angaben über einige 
eigene B eobachtungen). (Med. K lin. 37. 353—54. 4/4. 1941. Berlin, R eichsgesundheitsam t.)

SCHWAIBOLD. 7690
N. B. Guerrant, M. G. Vavich und R. A. Dutcher, Nährwert von Konserven. E in flu ß  von 

Temperatur und Lagerdauer a u f den Vitamingehalt. (Vgl. C. 194-8. I. 1262.) B erich t über 
Lagerungsverss. m it T om atenm ark , grünen Bohnen u. Gelbmais bei 35— 110° F  1,7 bis 
42° C) über ein J a h r  lang. Je  höher die L agerungstem p. u. je länger die Lagerzeit, desto 
s tä rk e r  die V itam inabnahm e. Die zeigte sich vor allem  bei A scorbinsäure u. Thiam in, 
weniger bei R iboflavin u. Pan to thensäure. Beste Lagerungstem p. 42° F  (5,6° C). (Ind. 
E ngng . Chem., ind. E d it. 37. 1240—43. Dez. 1945. Pennsy lvan ia , Pa ., S ta te  Coll.)

Grimme. 7692
Constant Griebel, Der Coffeingehalt von „Coca-Cola“. (Vgl. C. 1937. I I .  152.) Vf. stellt 

fest, daß  in der L im onade „Coca-Cola“ ca. 35 mg Coffein je Flasche gefunden wurden. 
W eitere U nterss. ergaben, daß  ca. ®/9 dieses Coffeins nicht aus Cola stam m en kann, 
sondern  anderer H erkunft ist. (E rnährung  5. 260—62. 1940. B erlin-C harlottenburg, Preuß. 
L andesanst. fü r L ebensm ittel-, A rzneim ittel- u. gerichtl. Chem.) SCHWAIBOLD. 7706
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T. F. West, Lage der Chemie der Geschmackstoffe. An H and  einer kurzen Ü bersicht 
über die U nterss. über Saccharin , D ulcin u. ih re  D erivv. w eist Vf. die Schw ierigkeiten  auf, 
die sich bei d er A ufk lärung  de r Beziehungen zwischen K onst. u. G eschm ack ergeben. 
In  einer zusam m enfassenden B e trach tu n g  verschied, ä th e r. Öle, wie Z im töl, Cassiaöl, 
Eugenolöle, C arvon en th a lten d e  Öle, A netholöle u. C itronenöle, w ird gezeigt, daß  bei 
d e r  Q u a litä t von Geschm ack- u. G eruchsstoffen die Ggw. von sek. Substanzen  eine sehr 
w ich tige  Rolle sp ie lt. (Chem. and  In d . 60. 46— 49. 6 /2 . 1943.) LINDENBERG. 7712  

Adolf Wenusch, Vorarbeiten zur Erforschung des N icotinaufbaues in  der Tabakpflanze. 
Die P reß sä fte  von frischen T ab a k b lä tte rn  ergeben bei einer ohne A lkalizusatz  d u rch 
geführten  W asserdam pfdest. tro tz  ih rer sau ren  R k. ein  D estilla t, welches m ehrere Basen 
u. riechende K ö rp er e n th ä lt. D as D estilla t g ib t wohl m it K ieselw olfram säure eine T rübung, 
nach  Z usatz  von wss. P ikrinsäurelsg . in  der Regel e rs t  n ach  seh r langem  S tehen  eine 
K rysta llabscheidung . In  o rien tierenden  V orverss. ergab sich, d aß  die von den  P ik ra t- 
k rysta llen  befre iten  D estilla te  beim  V erdunsten  gelbe R ü ck stän d e  geben, aus denen sich 
du rch  B ehandeln  m it Ae. w eitere P ik ra te  herauslösen lassen, von denen  einzelne bei Einw . 
von N aO H  einen in tensiven  G eruch entw ickeln . (N äheres im O riginal.) Die Verss. w erden 
fortgesetzt. (Z. L ebensm ittel-U n ters, u. -Forsch. 86 . 95— 105. Ju li/A ug . 1943.)

G r im m e . 7734
Jaroslav Maäek, Wie verhütet m an die Verbreitung von Seuchen durch Milch? G rund

anforderungen  an  M olkereien u. M ilchsam m elstellen zu r V erh ü tu n g  von  In fek tio n en  durch  
Milch. (M lekarskd L is ty  35. 185—86. 198—99. 17/9. 1943.) R otter . 7756

Jan Zvonieek, Temperatur- und  Feuchtigkeitsregelung der L u ft  in  Molkereibetrieben. 
T heoret. G rundlagen, T abellen, D iagram m e u. R echenbeispiele fü r die E in s te llu n g  o p ti
m aler Feuch tigkeits- u. T em pera tu rv erh ä ltn isse  in  M olkereien. (M lekarske L is ty  35. 
211— 13. 1 /10 .1943 .) R otter . 7756

Donald B. Melville, Klaus Hofmann, Eleanor Hague und Vincent du Vigneaud, Die 
Isolierung von B io tin  aus M ilch. (Vgl. VlGNEAUD, C. 1942. I .  2671.) Von einem  techn. 
M ilchb io tinkonzentra t, das 1—2 mg B iotin  je g T rockenm asse e n th ä lt,  w urde ein Iso- 
lierungsverf. au sg earb e ite t, das auf d er Ü berführung  des B io tins in  d en  M ethylester u. der 
A btrennung  des E ste rs  d u rch  C hrom atograph. A dsorptionsverff. (Decalso u. Al-Oxyd) 
b e ru h t; de r e lu ierte  rohe E s te r  w ird d u rch  W aschen m it Ä th y lace ta t, V akuum sublim ation  
u. K ry sta llisa tio n  aus einem  Gem isch von  M ethanol u. Ae. gerein ig t, w orauf re ines Biotin 
d u rch  Verseifung des E ste rs  e rh a lten  w ird. A usbeu te  25—40% . ( J .  biol. C hem istry  142. 
615— 18. Febr. 1942. New Y ork, Cornell U niv., Med. Coll., Dep. Biochem .)

SCHWAIBOLD. 7756
Helen M. M. Mackay, Sojabohnenmehl m it Trockenmilch. E in  billiger und  wirksamer 

Ersatz fü r  Brustm ilch . In  langdauernden  E rnährungsverss . an  zahlreichen K in d ern  m it 
„Y olac“  (Gem isch von Trockenm ilch m it einem  Spezialsojam ehl 1 : 1) im  Vgl. m it T rocken
m ilch allein bei in  allen F ällen  gleichen Z ulagen (Zucker, O rangensaft, L eb e rtran ) wurden 
m it dem  Sojagem isch im  allg . gu te  Erfolge e rzielt. Bei seiner V erw endung is t allm ähliche 
Gewöhnung erforderlich. D as P räp . sche in t einen ausgedehn ten  V erw endungsbereich zu 
verdienen, bes. d o rt, wo bei Fehlen von K uhm ilch  ein billiger E rsa tz  fü r  diese benö tig t 
w ird (Tropen). (Arch. Disease C hildhood 15. 1—26. März 1940. L ondon, Q ueen’s H osp. for 
Children.) _ SCHWAIBOLD. 7756

Vaclav Vilikovsk^, Über den Käse. H istorisches. (M lekarske L is ty  35. 278—80. 
24 /12 .1943 .) R otter . 7760

Knut Breirem, Die Grundlage fü r  die Bewertung von F utterm itteln . ÄXELSSON 
(B iederm anns Zbl. Agrik.-Chem . ra tion . L andw irtschaftsbe trieb , A bt. B 11. [1939.] 176) 
h a t vorgeschlagen, die B ew ertung der F u tte rm itte l  s ta t t  auf N ettoenerg ie  auf um setz
barer E nergie zu basieren. Bei der A usgleichung d er F u tte rra tio n e n  legt ÄXELSSON das 
H auptgew ich t auf den R ohfaser- u. P ro te ingehalt. F ü r  diesen h a t  e r O ptim um sw erte  
aufgestellt. N ach 145 Verss. des Vf., der fü r die A nsatzkoeffizien ten  in  F u tte rra tio n e n  
m it verschied. R ohfasergeh. als zuverlässigen A usdruck eine geradlin ige R egressions
gleichung aufgeste llt h a t,  fä llt die V erw ertung der um setzbaren  E nergie geradlin ig  bei 
steigendem  R ohfasergeh. von 10—30%  R ohfaser der T rockensubstanz. Dem  R ohfaser
optim um  ÄXELSSONs feh lt also die experim entelle  G rundlage. — Die Verss. b estä tig en  
die A uffassung von ÄRMSBY u .  McLLGAARD, d aß  indiv iduelle  R ationen  im  E rh a ltu n g s
bedarf in der P rax is  Ursache der großen Schw ankungen der F u tte rv e rw e rtu n g  sind . — N ach 
Vf. ist es n ich t m öglich, eine m axim ale  V erw ertung der um setzbaren  E nergie in  a llen  
F u tte rm itte ln  zu e rre ichen ,selbst wenn die F u tte rra tio n e n  nach  den Prinzip ien  ÄXELSSONs 
zusam m engesetzt w erden. Die um setzbare  E nergie in  F u tte re in h e iten , d ie ein Maß fü r 
die N ettoenergie sind, zu messen, ist darum  sinnlos. Dies g ib t einen feh lerhaften  E in d ru ck  
vom  W erte der F u tte rm itte l  zueinander u. ist geeignet, in der P rax is  zu verw irren  u. irre-
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zuführen . N ach A nsicht des Vf. m uß um setzbare Energie in Calorien gemessen werden. — 
R ichtig  is t indessen, daß  m an nach ÄXELSSON auf die F u tte rra tio n en  u. die B edeutung 
d e r Zus. des F u tte rs  fü r seine A usnutzung W ert legen m uß. — 60 L iteratu rangaben . 
(K ungl. L an tb ru k sak ad . Tidskr. 83. 345—405. 1944.) BARZ. 7780

Josef Gangl, Die Bedeutung bakteriologischer Verfahren fü r  die Untersuchung der 
Lebensmittel. (Zbl. B akterio l., P arasitenkunde In fek tionsk rankh ., A bt. I ,  Orig. 144. 
188— 92. 15/8. 1939. W ien, S taatl. A nsta lt fü r Lebensm ittelunters.) Barz. 7792

Ferene Gruzl, „Laborograph“ , ein A ppara t und ein Verfahren zur Weizen- und Mehl
prü fung . B eschreibung eines A pp., m it dem die D ehnbarkeit u. der D ehnungsw iderstand 
e iner aus 20 g W eizenm ehl bere ite ten  Teigschablone gemessen werden. — Angabe der 
Prüfungsm ethode. — 6 Abb., 11 D iagram m e, 1 Tabelle. (K iserletügyi Közlem dnyek 
[M itt. landw irtsch . V ersuchsstat. Ung.] 45. 27— 47. 1942. B udapest, Kgl. ung. L andesinst. 
fü r G etreide- u. Mehlforschung. — O rig.: ung .; Ausz.: dtsch.) Barz. 7794

H. Kluge und A. Pisarzewski, Über den Nachweis von M utterkorn und Kornrade in 
Roggenmehl bei größeren Reihenuntersuchungen. In  E rgänzung früherer M itteilungen 
(C. 1943. I .  461) wird m itge te ilt, daß  bereits FISCHER u. Ried l  die Häm olysew rkg. von 
Saponinen zum Nachw. von K ornradesam en in Mehl u. B ro t b en u tz t haben. (Z. Lebens
m itte l-U n ters . u. -Forsch. 86. 105. Ju li/A ug . 1943.) Grimme. 7794

C. M. Johnson, Bestim m ung von Wasser in  getrockneten Nahrungsmitteln. Man erw ärm t 
die zu üntersuehenden Stoffe (S tärke, Zucker, P ek tin , E ipulver, Möhren, R üben, E rbsen, 
Zwiebeln, K ohl, A pfelsinenpulver) in M ethanol auf 60°, k ü h lt ab, t it r ie r t  nach d er Meth. 
von FISCHER (C. 1936. I. 1057) m it einer Lsg. von J  u. S 0 2 in  P y rid in  u. M ethanol bis 
zu r B raunfärbung  u. t it r ie r t  zur K ontrolle  nach den A ngaben von Almy, GRIEFIN u .  
WlLCOX (C. 1940. I I .  2788) m it wss. M ethanol bis zum e lek trom etr. E n d p u n k t zurück. 
(Ind . Engng. Chem., an a ly t. E d it. 17. 312— 16. 19/5. 1945. A lbany, W estern Regional 
Res. Labor.) NOUVEL. 7802

R. R. Jenkins und F. A. Lee, Tenderometermessungen als ein In dex  der Qualität von 
frischem  Spargel. (E in  vorl. B ericht.) M ittels des Tenderom eters k ann  offenbar eine ob
jek tive  B ew ertung erfolgen, da  bei einer bestim m ten  Spargelart m it entsprechenden 
W achstum sbedingungen die Z arth e it u. Q u alitä t g u t m it dem  R ohfasergeh, u. den E r 
gebnissen der organolept. P robe übereinstim m en. Grenzw erte fü r verschied. H andels
klassen können noch n ich t angegeben werden. (Food Res. 5. 161—66. M ärz/April 1940. 
Geneva, New Y ork S ta te  Agric. E xp . S ta t.) SCHWAIBOLD. 7802

Constantin Pyriki, Untersuchungen und Erfahrungen m it der B estim m ung des N icotins 
im  Tabak als D ipikrat. Vf. b e rich te t über seine E rfahrungen  m it der Best. von N icotin 
a ls D ipikrat. Die Löslichkeit des D ip ikrats ist von der K rysta llg röße abhängig. Beim 
Auswaschen nach PFYL u .  SCHMITT w erden nu r kleine Mengen gelöst, die m eistens nur 
bis zu  0,5 mg N icotin , selten  bis zu 1 mg, ausm achen. E s wird vorgeschlagen, zweimal 
m it je 4 ccm 0,005 mol. P ik rinsäu re  u. zweim al m it je 2 ccm 0,0025 mol. auszuwaschen. 
In  der Regel genügt ein 2—3 std . S tehenlassen der P ikrinfällung im K ühlschrank , nu r 
bei sehr geringer N icotinkonz. (ca. 3 m g/100 ccm) m uß m an 17— 18 S tdn. stehen  lassen. 
E s is t ohne E infl. auf das E rgebnis, ob bei der W asserdam pfdest. der Vorstoß in Säure 
tau c h t oder ohne Säurevorlage u. ohne E in tau ch en  dest. w ird ; dagegen em pfiehlt es 
sich, bei der W asserdam pfdest. des T abaks an  Stelle von MgO N aO H  bzw. K 2C 0 3 zum 
Alkalisieren zu nehm en. (Z. L ebensm ittel-U nters, u. -Forsch. 86. 89—95. Ju li/A ug . 1943. 
Dresden.) GRIMME. 7830

Frantisek Zläbek, Was sagt uns die M ilchanalyse über die Erkrankung des Euters 
an Rindern*! Abgesehen von rein äußerlichen V eränderungen d er Milch bei E rkrankungen  
des E u te rs  (Änderung des Geschm ackes, de r K onsistenz u. des Aussehens), tre ten  auch in  
d e r chem . Zus. bedeutende V eränderungen au f: D., F e ttg eh ., M ilchzucker, T rocken
su b stan z  u. Caseingeh. werden n iedriger, L ac ta lbum in  u. Aschegeh. steigen an. Die R k. 
is t  a lkal., selten  sauer, die R efrak tion  w ird niedriger, selten höher. Als besonderes Zeichen 
e iner E rk ran k u n g  kann  das Steigen des K atalasegeh. b e tra ch te t werden. TROMMSDORF - 
Probe , m kr. U nters., K atalaseprobe, Best. des Säuregrades, der e lek tr. L eitfähigkeit u. 
des C l-Geh., R efrak tion  des M ilchserum s werden beschrieben u. em pfohlen. (M lekarske 
L is ty  35 . 253—55. 26/11.1943.) R otter. 7848

C. H. Lea, Bem erkung über die Anwesenheit von hitzeflüchtigem Schwefel in Milchpulver 
aus einer bei hoher Tem peratur vorerhitzten Milch (87,7— 93,3° C). M ikroanalyt. Nachw. 
von H 2S in Milch u. in Trockenm ilch. U nter den angew andten  Versuchsbedingungen läß t 
Frischm ilch  p ra k t. eine positive Rk. n ich t erkennen. Auch bei auf niedrigere Tem p. vor
e rh itz te r  Milch v erläu ft die P rüfung negativ  (Zerstörung des H 2S durch  das in A utoxy- 
d a tio n  befindliche F e t t  oder durch  vorhandene Cu-Spuren). Auf höhere Temp. vo rerh itzte  
Milch liefert im m er eine s ta rk  positive R eaktion . D urch die V orerhitzung werden die
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M ilchproteine anscheinend so v e rän d e rt, d aß  sie leich ter H 2S ab sp a lten  a ls frische M ilch. 
Von dieser T atsache  m ach t m an in d er P rax is  G ebrauch, um  V ollm ilchpulver gegen die 
rasche E n tw . des „ ta lg igen” G eschm ackes u. den R ückgang  an  V itam in  A u. V itam in  C 
zu stabilisieren . Diese W rkg. fü h r t  m an  au f die Bldg. von an tioxygen  w irksam en S-V erbb. 
zurück, die u n te r  dem  E infl. von H itze  auf die M ilchproteine gebildet oder p rä fo rm iert 
w erden. (A nalyst 71. 227— 28. Mai 1946. Cam bridge, Low T em p era tu re  R es. S ta t.)

TÄÜFEL. 7848
Jifi Doleüälek, E in flu ß  des Kalium bichrom ats und  Form alins a u f die Entstehung  

denaturierter Eiweißstoffe und  dam it verbundene Schwierigkeiten bei der Fettbestimmung- 
nach der Methode von Gerber. S teigerung d er H a ltb a rk e it d u rch  K 2Cr20 7-Z usatz auf
3— 4 W ochen. D urch dessen E infl. u. jenen  von F orm alin  w erden die E iw eißstoffe bei 
der GERBER-Meth. in H 2S 0 4 bedeu tend  schw erer löslich. Z ur V erm eidung dieser Schwierig
k e it em pfiehlt SIEGFELD Zugabe von H ydroxy lam in  u. N H 3. Vf. sch läg t als neue M eth. 
v o r: das B u ty ro m eter w ird nach  Füllung  u. Verschließen in einen e lek tr. T rockenschrank 
von 60— 70° au f 3 Min. gelegt, wobei sich de r In h a lt  au f 35° e rw ärm t. N ach  dem  Schütte ln  
u. Zentrifugieren se tz t sich das F e t t  vollkom m en k lar ab. (M lekafske L isty  37. 4—5. 
5 /1 .1945 .) R o t t e r . 7848

St. Korpäezy und A. Ersek, Bestim m ung von Wasser, Fetten, Nichtfetten, Säuregrad  
und Salzgehalt der B utter durch die Methode nach Szekely-L ieberm ann. (M lekafske Listy 36. 
275. 22/12. 1944; 37. 28. 2/2. 1945. — C. 1942. II. 352.) ROTTER» 7849

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Verpackungsmaterial. Man überzieht
N ahrungsm itte l m it wss. D ispersionen von K unstharzen , wie P olyvinylacetal, -benzoat, 
P olyacrylsäurenitril, -estern, P olyisobutylen, Polyvinylchlorid, P olyvinylä thern . Die e r
ha ltenen  Schichten w erden gegebenenfalls m it P igm enten  b es täu b t, sie können  auch 
Pigm ente en th a lten  oder werden auch m it Lacken überzogen. — Man tau c h t W urst in 
eine P o lyäthy lacry latd ispersion  u. tro ck n e t oder ta u c h t ein B ro t in  eine D ispersion aus 
176 (Gewichtsteilen) 50% ig. Po lyv iny lacetat, 61,5 D ib u ty lp h th a la t, 6 A lkohol, 317 T al
kum , 79 T itanw eiß T ex tra , 1 p -O xyäthy lbenzoat u. 359,5 W asser. (F. P. 894100 vom 
19/4. 1943, ausg. 13/12. 1944. D. Prior. 20/4. 1942.) PANKOW. 7635

Best Foods Inc., New Y ork, übert. von: Chester M. Gooding, S ta ten  Island» 
N. Y., V. S t. A., M itte l gegen Schim m elpilze. U ngesä tt. a lip h a t. M onocarbonsäuren, die in 
.a-S tellung zur C O O H -G ruppe eine D oppelbindung e n th a lte n  u. die allg. Form el 
R R '-C :  CR-CO O X  besitzen, sind fü r die U n terd rückung  von Schim m elpilzen durch 
d irek te  A nw endung auf dem  M aterial oder der V erpackung geeignet, ebenso ih re  Salze 
u. E ster, wenn sie genügend dissoziieren u. keinen unangenehm en G eruch oder G eschm ack 
besitzen. H ierbei b ed eu te t R  ein H -A tom  oder eine A lkylgruppe, R ' ein a lip h a t. R adikal 
u. X  ein H -A tom  oder eine salz- oder esterb ildende K om ponente . Beispiele d a fü r sind: 
Croton-, Isocroton-, Sorbin-, Hexenon-, ß-Ä thylacryl- u. D im ethylacrylsäure. D er Vorteil 
d ieser V erbb. gegenüber der m eist zur Schim m elpilzbekäm pfung angew andten  Benzoesäure 
b e s teh t in ihrem  niedrigeren M ol.-Gew., so d aß  in einer G ew ichtseinheit m ehr ak t. Moll, 
v o rhanden  sind. Man se tz t z. B. zu M argarine oder T ab ak  oder dem  E in p ack p ap ier 0,025%  
Na-Crotonat. (A. P. 2 379 294 vom 26/2. 1940, ausg. 26/6. 1945.) K a l i x . 7635

Ingersoll Rand Co., New York, N. Y ., übert. von: Frank B. Doyle, John F. Plummer, 
Phillipsburg , N. J . ,  und Edward H. Markley, E aston , Pa., V. St. A., Entwässern von p fla n z
lichen N ahrungsm itteln . Das M aterial w ird zunächst in einer S iebtrom m el d u rch  3—5 Min. 
lange B ehandlung  m it D am pf von 220—250° b lanchiert. D ann w ird innerha lb  1 Min. im 
Gefäß, ein V akuum  von 1 %  in. H g hergeste llt, wobei die Tem p. dau ern d  auf 230° gehalten 
w ird. Schließlich tro ck n e t m an das M aterial durch  E inblasen von W asserdam pf von 
230—250°. (A. P. 2 3 7 0  2 9 5  vom 17/7. 1943, ausg. 27/2. 1945.) K A LIX . 7637

Cotton Research Foundation, ü bert. von: Lawrence W. Bass und Harold S. Olcott, 
P ittsb u rg h , Pa ., V. S t. A., Proteingewinnung. Aus en tö ltem  B aum w ollsaatm ehl wird 
zunächst das wasserlösl. P ro te in  e x tra h ie r t u. d as Mehl d an n  m it einem  alkal. Lösungsm . 
behandelt. D urch  die dabei erhaltene  Lsg. w ird d an n  fein v e r te ilte  C 0 2 in  Mengen von 
250 ccm auf 150 lbs. Lsg. eingeleitet. H ierdurch  w ird der R est des P ro te in s ausgefä llt. 
Der pH-W ert d er Lsg. s ink t hierbei u. b leib t in der N ähe des isoelek tr. P u n k te s  des P ro 
teins bei 5,9—6,2 stehen , was als besonderer V orteil des Verf. angesehen w ird. E s is t auch 
zur Gewinnung von Edestin  aus H anfsaat u. von Sojaprotein  geeignet. Im  le tz te ren  F a lle  
m uß der alkal. E x tr a k t  u n te r  D ruck m it C 0 2 g esä tt. w erden, d am it d au ern d  ein p n -W ert 
von 6,0 e rh a lten  b leib t, weil sonst eine W iederauflösung des P ro te ins e in tr i tt .  (A. P . 
2 326195 vom 2/8. 1940, ausg. 10/8. 1943.) . K a l i x . 7647

Monsanto Chemical Co., übert. von: Charles F. Booth, A nniston , A la., V. S t. A., 
Alkaliferriphosphat als Zusalz zu Nährm itteln. Z ur G ewinnung von m öglichst weißem
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A lkaliferriphosphat, das als Z usatz zu Mehl geeignet ist, behandelt m an Pyrophosphat- 
lsgg. so lange m it S 0 2, bis ih r pH-W ert 9,0—9,5, vorzugsweise 9,1—9,2, erreicht ha t, dann 
erw ärm t m an die ca. 22% ig. Lsg. auf 80—85° u. se tz t eine kalte , ca. 10% ig. Lsg. von 
Ferrichlorid, -sulfat oder -nitrat zu. Man löst z. B. 106 lbs. Na-Pyrophosphat in 375 lbs.W . 
u. le ite t bei 80—85° S 0 2 ein, bis der pu-W ert 9,1 e rre ich t h a t, wozu ca. 1,35 lbs. S 0 2 nötig 
sind. D ann wird innerhalb von 20—40 Min. eine k a lte  Lsg. von 16,8 lbs. k ryst. FeCl3 in 
175 lbs. W. d a rin  v e rrü h rt, der Nd. ab filtrie rt, die Na-Salze auf weniger als 1%  aus
gewaschen, bei 100— 110° getrocknet. Das E ndprod. h a t die Zus. 2 N a l P 20 1-Fei (P iOfi3- 
SH^C). (A. P. 2 385 188 vom 26/6. 1943, ausg. 18/9. 1945.) K a l i x . 7671

Bensel-Brice Corp., übert. von: Duryea Bensel, Los Angeles, Calif., V. St. A., K on
servierungsverfahren fü r  Nahrungsm ittel. Pflanzliche N ahrungsm itte l, bes. B ohnen u. 
E rbsen , werden 3—5 Min. m it W. von 180—190° F  (82— 88°C) blanchiert u. d ann  m it 
W. von 40 bis 50° F  (4— 10°C) auf 70° F  (21°C) abgekühlt. H ierauf le ite t m an einen Strom  
tro ck n er L uft von nicht m ehr als 90“ F  (32CC) über das M aterial u. ste rilisiert es nach 
oberflächlicher Trocknung durch  B estrahlen m it U V -Licht von 2000—2950Ä. Anschließend 
wird es in B ehälter aus elast., durchsichtigem , gasdichtem  M aterial, z. B. Pliofilm , Nylon 
oder D iaphan, verpackt, wobei m an es m it einer dünnen W achsschicht überziehen kann. 
Die Packung  wird etw as evakuiert, durch  W ärm e zugeschmolzen u. in den G efrierraum  
g ebrach t. (A. P. 2 364 049 vom 7/4. 1941, ausg. 5/12. 1944.) KALIX. 7691

Percy Eberhard Schultz, Hans Sehmalfuß und Helene Schmalfuß, geb. Barthmeyer, 
D eutschland, Verfahren zur Fierstellung von beständigen schäumenden Emulsionen. Es 
w ird ein Verf. zur H erst. von beständigen schäum enden oder schaum bildenden E m u l
sionen beschrieben, deren  Eigg. m ittels W., schäum ender oder F e ttsu b stan zen  nach B e
lieben bestim m bar sind. Man verw endet hierzu ein Gemisch aus m indestens zwei E m ulgier
m itte ln  aus verschiedenen Substanzen aus der G ruppe der Cephaline, der Lecithine, des 
C etylalkohols oder ähnlicher Verbb. einerseits u. der G ruppe der E ste r aus höhermol. 
F e ttsäu ren  u. m ehrw ertigen Alkoholen, in denen eine oder m ehrere O xygruppen nicht 
vereste rt sind, andererseits. Man ste llt die Em ulsionen durch  Hom ogenisieren u. bzw. 
oder Reifenlassen in der K ä lte  u. Schaum schlagen her. D urch bestim m te R egelung des 
V erhältnisses der E m ulgierm ittel zueinander u. der bestim m ten  Eigg. der Schäum e w er
den beispielsweise die feine Blasenbildung, die Vol.-Zunahm e u. die F orm beständigkeit 
verändert. Die nach dem  Verf. erhältlichen  Schäum e können verschiedenen Zwecken 
dienen; sie eignen sich beispielsweise zur Verzierung von T orten  usw. oder als Zusätze 
zu Früch ten , wie E rdbeeren , oder zu K uchen, wie Spritzkuchen. Ausführungsbeispiele 
e rläu te rn  die E ifindung. (F. P. 894431 vom 4/5. 1943, ausg. 22/12. 1944.) R a e t z . 7705 

Pierre Robert Laguilharre, Frankreich , Abscheidung gelöster fester Stoffe aus Lösungen. 
Die Trennung der festen Stoffe vom  Lösungsm. erfolgt nach einem Verf. analog der Sprüh
trocknung m it dem U nterschied jedoch, daß  s ta t t  W ärm e ein hohes Vakuum  zur V er
dam pfung angew andt w ird. Der Grad der E vakuierung, die Zuflußgeschwindigkeit der 
Lsg. u. die T ropfengröße werden so aufeinander abgestim m t, daß  sich z. B. bei der V er
arbeitung  von wss. Lsgg. das W. in Form  von E is an den W änden des zylindr. V akuum 
gefäßes abscheidet, w ährend sich der gelöste Stoff am  Boden des Zylinders als trocknes 
Pulver ansam m elt. Das Verf. kann auch zur frak tion ierten  K rysta llisa tion  von 2 Verbb. 
m it verschied. Löslichkeiten b en u tz t w erden, indem m an das Vakuum  u. die übrigen 
A rbeitsbedingungen so regelt, daß  einer der Stoffe noch im K ondensat gelöst bleibt, 
w ährend der, andere auskrysta llisiert. F ü r  das Verf. wird eine Spezialvorr. b en u tz t, die 
in  allen Fällen eine ge trenn te  Abscheidung der beiden K om ponenten erm öglicht (Abb.). 
Das Verf. ist bes. zum  E indam pfen von Fruchtsäften geeignet, die bei Anw endung von 
W ärm e leicht V itam inverlust oder O xydation erleiden. (F. P. 910 603 vom 29/11. 1944, 
ausg. 13/6. 1946.) KALIX. 7707

Chain Belt Co., Milwaukee, W is., übert. von: Horaee L. Smith jr., Weid E. Conley jr. 
und Wilfried L. Atwood, Richm ond, Va., V. S t. A., Herstellung von Tom atensaft. Zur 
V erm eidung der U m setzung von P ektin  in P ektinsäure  im frischgepreßten  Saft aus To
m aten , die durch  Enzym e innerhalb von 10— 12 Min., oft schon nach 3—4 Min. h ervor
gerufen w ird, wird der Saft bei n. Temp. gepreßt, das nötige Salz zugesetzt u. zur I n 
ak tiv ierung  der Enzym e schnell auf m indestens 160° F  (71° C) e rh itz t. Diese Tem p. wird
2 Min. beibehalten , der Saft von L uft befreit u. bei Tem pp. n ich t un ter 200° F  (93° C) 
abgefüllt. D ann wird kurz sterilisiert, z. B. 5 Sek. bei 245“ F  (I186 C) oder 60 Sek. bei 
226° F  (108° C). D as gesam te Verf. wird kontinuierlich  in einer besonderen App. ausge
fü h rt, 3 A bbildungen. Infolge seines hohen Pektingeh. h ä lt sich der Saft sehr lange, ohne 
daß  sich ein B odensatz bildet. (A. P. 2392197 vom 30/7. 1941, ausg. 1/1. 194-6.)

K a l i x . 7707
Myron E. Sehwartz, Two Rivers, W is., V. St. A., M ilchfilter. Das F ilte r besteh t aus

3 Schichten von verschied. T extilm ateria l u. wird auf eine Siebfläche aufgelegt. Man
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verw endet z. B. eine Schicht aus F lanell, eine aus Gaze u. eine Zwischenlage aus B aum 
wolle, wobei die F asern  aller 3 Stoffe e tw as m ite inander verfilzt w erden. D as F ilte r  
k an n  in beiden R ich tungen  b e n u tz t w erden. (A. P. 2 316  721 vom  2 9 /5 .1 9 4 1 , ausg. 
1 3 /4 .1 9 4 3 .)  K a l i x . 7757

* Imperial Chemical Industries Ltd., ü b ert. von : Roland E. Slade, Douglas J. Brans- 
combe und Wm. E. Gaunt, Tierfu tter aus Pflanzenblättern. E in  Prod. m it hohem  P ro te in 
geh. k ann  aus B lä tte rn , G räsern usw. gew onnen w erden, w enn m an das R ohm ateria l 
zerm ahlt, m it einem  p ro teo ly t. E nzym  m ischt, das m it e tw as N a2S a k tiv ie r t  is t, u. einige 
Zeit auf 40 — 60° e rh itz t. D ann w ird die F l. abgepreß t. (E. P. 577 172, ausg. 8 /5 . 1946.)

K a l i x . 7791
Ohio State University Research Foundation, Columbus, 0 . ,  ü bert. von: Robert Quinn

Parks, Columbus, 0 .,  V. St. A., Schnellbestimmung des Wassergehalts von Futterm itteln. 
V ieh fu tter m it S tengelstruk tu r, z. B. H eu oder S troh , w ird in S tücke von % in .  Länge 
geschnitten , m it der gleichen Gewichtsm enge pulverisiertem  Calciumcarbid  gem ischt u. 
auf der W aage gelassen. Der durch  das F reiw erden von A cetylen en ts tehende  Gewichts
ve rlu s t zeigt in  e infacher W eise den W assergeh. des M aterials an. Die R k. k ann  nach 
15 Min. als p ra k t. beendet angesehen w erden. —  B eschreibung einer Vorr. fü r das Verf., 
8 A bbildungen. (A . P . 2  362  3 9 6  vom  16/12. 1940, ausg. 7/11. 1944.) ? j[KALIX. 7869

XV II. Fette. Seifen. W asch- und R ein igu n gsm itte l. W achse. 
B oh nerm assen  usw .

E. Götte, Leistungsprüfungen an W aschmitteln und anderen Kolloidelektrolyten. Meth. 
zur P rü fung  des N etzverm ögens von W asehm itteln  u. -hilfsm ittein . Als T estm ateria l d ient 
ein R ohm akozw irn  30/2  aus reiner Baumwolle (ein geringer Zuschlag von Zellwolle s tö rt 
nicht), von welchem auf einer Präzisionsm eterw eife 0,5  g abgehaspelt u. zu einem  Strang 
zusam m engebunden u. 3 m al zusam m engelegt w erden, so d aß  ein G arnring von ca. 3,5 cm 
D urchm esser en ts teh t. Die P rüfung  k ann  in  2 verschied. W eisen erfolgen: A. (W ird an 
gew endet, wenn es sich um  die Festste llung  der W rkg. h an delt, w enn das T ex tilg u t zwangs
weise d u rch  das Bad ge fü h rt oder durch  das Gewicht der darüberliegenden W arenm engen in 
das B ehandlungsbad eingedrückt wird.) Der G arnring w ird an  einer Stelle durehgeschnitten , 
an  der S chnittste lle  zusam m engefaßt u. ein H aken  m it einer kleinen B oden p la tte  zur 
B eschwerung d a ran  gehängt. D as G arn +  H ak en  lä ß t m an  in  die Versuehslsg. fallen u. 
b estim m t m it d er S to p p u h r die Zeit, wie lange es d au ert, b is das G arn  d u rch n e tz t ist, 
so daß  es um fällt oder sich vom  H aken  löst. — B. (W ird angew endet bei T ex tilgu t, welches 
selbständig  durch  das N etzen einsink t.) H ierbei w ird der unzerschn ittene  G arnring auf die 
F l. geworfen u. die U hr abgestoppt, sobald der G arnring  m it seinem  obersten  Teil die 
Grenzfläche gegen L uft verläß t. Man k an n  so auch  entscheiden, ob das Versuehsgarn 
in der F lo tte  schw eben b le ib t oder w irklich absin k t. Man u n terscheide t so N etzzeit u. 
U ntersinkzeit. — Die e rm itte lten  N etzzeiten  u. die K onz, (c) w erden in  ein logarithm . 
N etz eingetragen. Das N etzverm ögen gehorch t dem  G esetz: T  =  K - c n =  tg  a , wobei a 
der N eigungsw inkel, n  die Steigung der K u rv e  u. K  eine K o n s tan te  ist. F ü r  schnelle 
Vergleichsverss. a rb e ite t Vf. nach den  b ekann ten  Verff. von HERBIG-SEYEERTH u. von 
R t jp e k t i .  (Chem iker-Ztg. 6 8 . 8 6 — 87. 17/5. 1944. D essau, Forschungslabor, d er H enkel
gruppe.)  ̂ G rim m e. 7918

Gyula Szomoiänyi, B estim m ung des Fettsäuregehaltes der Einheitswaschseife. Bei der 
B est. der F e ttsäu ren  in E inheitsw aschseife tre te n  infolge de r Ggw. von  A l-H ydrosilicat 
Schw ierigkeiten auf. Man verm eidet sie, indem  m an ca. 2 g Seife in  60 cm 3 70% ig. A. 
in  der W ärm e löst u. die heiße Lsg. durch  ein getrocknetes u. gewogenes F ilte r  filtriert. 
Dieses w ird nach dreim aligem  Auswaschen m it heißem  70% ig. A. getrocknet, u . aus der 
G ew ichtszunahm e wird der % -G eh. des A l-Silicates berechnet. D er ge trocknete  R ück
s tan d  k an n  zu w eiteren U nterss. verw endet w erden. Das F i l tr a t  w ird  d u rch  A bdest. 
des A. auf ca. 1/ s des ursprünglichen Vol. e ingeengt, u. in  de r wss. R ückstandslsg . werden 
die F e ttsäu ren  wie üblich bestim m t. (K iserletügyi K özlem enyek [M itt. landw irtsch. 
V ersuchssta t. Ung.] 45. 107—08. 1942. K alocsa, Kgl. Ung. L andw irtschaft!.-C hem . u. 
Paprika-V ersuchssta t. — O rig.: u n g .; A usz.: d tsch .) BARZ. 7935

Pittsburgh Plate Glass Co., Allegheny C ounty , Pa ., ü b e rt. v on : Stephen E. Freeman,
W auw atosa, W is., V. S t. A „Gleichzeitige E ntfernung  von fre ien  Fettsäuren und  Phosphatiden  
aus Glyceridölen, bes. Sojaöl u. Leinöl. Das Öl w ird m it F u rfu ro l gem ischt, w elches m it 
W . g esä tt. w orden is t. Beim  S tehen b ilden sich zwei Phasen. Die eine e n th ä lt  F u rfu ro l, 
H 20  u. die freien F e ttsäu re n ; die andere  b e s teh t aus dem  pflanzlichen Öl, in  w elchem  die 
P hosphatide  suspend iert sind. — A ndere fü r  die T rennung  geeignete E x tra k tio n sm itte l 
sind z. B. Alkohole, E ste r, K etonalkohole, K etone, O xyäther, C arbonsäuren , N itrile ,
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A ldehyde, A m ine, N itroverbb . u. Säuream ide. G enannt sind  z. B. M ethyl-, Ä thyl- u. 
P ropylalkohol, Ä thylenglykol, G lycerin, A llylalkohol, G lycerinm onochlorhydrin, Ä thyl- 
la e ta t ,  D iacetin , Ä thy lenglykolm onobuty läther, D ioxan, D ioxolan, A m eisensäure, Essig
säu re , T riace tin , O xalsäureäthy lester, L ävulinsäurem ethy lester, A cetaldehyd, Aceton, 
D iä th y len te tram in , P rop ionsäuren itril, D im ethy lsu lfat, Essigsäuream id, N itro ä th an . (A. P. 
2 390 528 vom  13/5. 1940, ausg. 11/12. 1945.) " F . MÜLLER» 7895

Refining, Unincorporated, übert. von : Benjamin Clayton, H ouston, Tex., V. S t. A., 
Herstellung von raffinierten tierischen und pflanzlichen Ölen und gleichzeitige Herstellung  
von Seife  aus Tallöl und Fettsäuren. — Das zu raffinierende Öl u. das alkal. R affina tions
m itte l, z. B. N aO H , K O H  u. N a2C 0 s, werden bei b estim m ten  Tem pp. gem ischt, wobei 
G um m istoffe u. P hosphatide  gefällt werden. Das Öl- u. Seifengemisch w ird e rh itz t, um  
das W . u. die V erunreinigungen zu en tfernen ; schließlich w ird es in  einer V akuum kam m er 
bei 140—230° F  (60—110° C) en tw ässert. D anach w erden dem  Prod. Tallöl oder Naph- 
thensäureseifen  zugesetzt, u. nach dem  E rw ärm en auf 100—250° F  (38— 121° C) w ird das 
G em isch geschleudert. D abei w ird das Öl von der Seifenm asse g e tren n t. Die P rodd. w erden 
g e tren n t w eiter aufgearbeitet. — 3 B la tt Zeichnungen. (A. P. 2 390 990 vom 15/8. 1941, 
ausg. 18/12. 1945.) F . MÜLLER. 7907

Edith A. Westerberg, New Y ork, N. Y., V. S t. A., Feinseifenpulver zum  W aschen 
von  em pfindlichen G egenständen w ird e rh alten  aus einer E m ulsion, welche 9 (Unzen) Seife 
u. 24 ka ltes W. en th ä lt, d u rch  Zugabe von 24 W . von 180° F  (82° C ). D as Gem isch w ird auf 
65° erw ärm t u. m it F arbsto ff u. Parfüm  versetz t. E s w ird darau f g e rü h rt u. in  feine V ertei
lung gebrach t, m it L uft ge trocknet u. zu einem  feinen Pu lver v e rarbe ite t. (A. P. 2 390 906 
vom  16/8. 1944, ausg. 11/12. 1945.) F . MÜLLER. 7907

* Istv an  Szegfi, U ngarn , Bim ssteinersatz. Süßw asserschlam m  w ird  m it C arbcnaten , 
Sulfiden, organ. V erbb. oder anderen  gasentw ickelnden Stoffen au f 1150° e rh itz t. H ie r
bei e n ts te h t eine b im ssteinähnliche M. von der D. 0,3. (Ung. P. 131 018, ausg. 1/2.
1943.) Ka l ix . 7921

X Y H I. Faser- und Spinnstoffe. H olz. Papier. Cellulose. K unstseide usw.
E. A. Parkin, Beziehung des Wassergehaltes von Hölzern zu m  B efa ll durch den Lyctus- 

Holzkäfer. Die Verss. w urden an E ichenholzsplint bei 23° durchgeführt m it den verschied. 
E n tw iek lungsstad ien  von L y ctu s brunneus. Die E iablage erfolgte n. bei einem  W assergeh. 
zwischen 5,5 u. 23,5% . Die E ier schlüpften  bei 7 ,3%  W ., die G ew ichtszunahm e der jungen 
L arven  w ar am  besten  bei 14,2% , bei höherem  Geh. fin d e t ein  A bfall s ta t t .  D er Verlauf 
d er E n tw . vom  E i bis zu r A dulte  w ar am  besten  bei 16,0% . Generell w urde festgeste llt, 
daß  die m ännlichen Ind iv iduen  ca. 5 Tage frü h er aussehlüpften  als die w eiblichen. In  
Holz von  15,6%  W . b rau ch te  die E n tw . vom  E i zur A dulte  bei 23° im  M inim um  167 Tage, 
bei 14,2%  W. u. 27,5° w aren nu r 142 Tage nötig. (Ann. appl. Biol. 3 0 .136—42. Aug. 1943. 
A ylesbury.)  ̂ Grimme. 8010

Andrejs Peiss, Das Konservieren von Telephonpfosten nach dem Osmoseverfahren. E ine 
m öglichst vollständige K onserv ierung  von Telephonpfosten nach  dem  Osmoseverf. m it 
Sublim at u. K upfersu lfa t ist in  2— 3 M onaten erreichbar. Bei Anw endung von „ D r .  W o l-  
MAXX-Salzen“ (H au p tb estan d te il N aF) dau ert die K onservierung 3— 4 M onate. In  
K iefernholz is t die E indringtiefe um  ca. 20%  größer als in  F ichtenholz. G lycerin erwies 
sich als bestes B indem itte l. Die als schwer ausw aschbar bezeichneten K onservierungs
m itte l T h an a lith  U S u. T h an a lith  UB lösen sich verhältn ism äßig  le ich t aus dem Holz. 
Ih re  A nw endung fü r T elephonpfosten versprich t wenig Erfolg. (M ezkopja D arbs Z inä tne  
1/2. 179— 212. 1940. R iga, U niv., F orsttechnol. Labor. [Ref. nach  d tsch . Auszug.])

Barz . 8010
H. Perrier de la Bäthie, Die fü r  die Papierherstellung geeigneten, nicht baumartigen 

P flanzen der französischen Kolonien. Ü berblick über die nu tzbaren  B estandteile  u. A us
beutem öglichkeiten  (in t  je  ha) folgender französ. K olonialpflanzen: M edemia nobilis 
G a lle ran d ; R avenala m adagascariensis S onn .; O chlandra c ap ita ta  A. C am us; Afram om um  
angustifolium  K . Schum .; A rundo m adagascariensis K u n th .; C yperus m adagascariensis 
R oem . e t Schult.; Phragm ites com m unis L .; Cym bopogon rufus u. Cymbopogon cyne- 
barius. (R ev. Bot. appl. Agrie. trop . 20. 313—18. Mai 1940.) Barz. 8016

J. H. Dillon und I. B. Prettyman, E in flu ß  von Tem peratur und  Feuchtigkeit a u f die 
physikalischen Eigenschaften von Reifencord. E s w ird  eine Z usa tzapp . beschrieben, welche 
die n. P rüfungen  auf m echan. E igg. im  Labor, zwischen 1,6 u. 65%  re la tiv e r L u ftfeu ch tig 
k e it u. 20— 165° vorzunehm en e rlau b t. Die Festigkeit u. D ehnbarke it w ird b estim m t bei 
Cord aus N ylon , Fortisan, Viscoseseide, wenig u. m itte l gestreck ter Baum wolle. Zahlreiche 
M eßreihen im  O riginal. ( J .  appl. Physics 16 .159—72. März 1945. A kron , 0 . ,  F irestone  T ire 
and  R u b b e r Co.) " Wiechert . 8048
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von Sulfonsäureäthylen- 
im iden. Man se tz t in Ggw. von säureb indenden  M itteln  Di- oder Polysulfonsäurehalogenide, 
z. B. die Chloride d er 1.2-Ä than-, 1.3-Propan-, 1.3- oder 1 .4-B utan-, O ctadecan-, Benzol-, 
N aph thalin - oder Pyrid indisulfonsäure, m it 1.2-A lkylenim inen, deren  N -A tom  n ich t su b 
s ti tu ie r t  is t, w ieÄ thylen- oder 1.2-PropyIenim in, um . Man a rb e ite t v o rte ilh aft in  der K ä lte , 
u. es is t bem erkensw ert, d aß  die T em pp. 50° n ich t überschreiten  dürfen . L ösungsm ittel 
u. V erdünnungsm itte l, wie W ., A., Bzl., E ssigsäureester oder Ae., können zugegen sein. — 
Die erhaltenen  P rodd. finden als Textilh ilfsm itte l oder a ls Z w ischenprodd. zur H erst. 
d ieser M ittel V erw endung. — Man gießt z. B. in eine Lsg. von 86 (G ew ichtsteilen) w asser
freiem  N a2C 0 3 u . 43 Ä thylenim in in 800 W . langsam  bei — 5 bis 0° eine Lsg. von 120 1.3- 
P ropandisulfonylchlorid  in 700 Ae., rü h r t  3 S tdn . bei derselben Tem p. u. tre n n t  dann 
d u rch  Absaugen das ausgefallene 1 .3 -P ropandisu lfo-d i-N .N -äthy len im id , farblose Nadeln 
aus A., F . 70°, in der W ärm e leicht lösl. in W . u . organ. L ösungsm itteln , ab. — 5 weitere 
Beispiele e rläu te rn  das V erfahren. (F. P. 892 869 vom 26/3. 1943, ausg. 23/5. 1944. D. Prior. 
9/5. 1941.) Roick. 7961

I. R. Geigy A. G., Schweiz, Herstellung neuer, wasserlöslicher Kondensationsprodukte. 
Man se tz t A m inostilbenderivv ., die einen oder m ehrere 1 .3 .5-T riazinringe en th a lten  (von 
denen m indestens einer eine freie N H 2-G ruppe tragen  m uß) u . in denen sich außerdem  
löslichm achende G ruppen, z. B . Sulfonsäure- oder C arbonsäuregruppen , befinden, in neu
tra le r  oder a lka l. Lsg. m it Form aldedyd (I) oder I abgebenden Stoffen um . Die Prodd. 
zeigen eine gute A ffin itä t zu Cellulosefasern u. können z. B. a ls  A ppretierungs- oder Bleich
m ittel verw endet w erden. — Man e rh itz t 58,8 (Teile) 4 .4 '-[Bis-(2.4-diamino-1.3..5-triazi- 
nyl-(6)]-diaminostilben-2.2'-disulfonsäure  m it 200 W . u . 200 I-Lsg. (30% ig .) bei schwach 
a lk a l. R k. 1—2 S tdn . au f 70—80°. lä ß t d ie  Lsg. abküh len  u . verd . sie gegebenenfalls 
m it W . oder fä llt  aus ihr m it NaCl das K ondensationsprod . als gelbliches Pu lver, das zum 
säure-, alkali-, wasch- u. lich tech ten  Aufhellen von Cellulosefasern verw endet werden 
k an n . — W eitere Beispiele fü r die K ondensation  von 4.4'-[Bis-(2-am ino-4-{m -sulfophenyl- 
amino}-1.3.5-triazinyl-(6)]-diaminostilben-2.2 '-disulfonsäure; von 4 .4 '-[Bis-(2-amino-4-{m- 
carboxy phenylam inö}-1.3.5-triazinyl-(6))]-diaminostilben-2.2 '-disulfonsäure; 4-(2.4-Diami- 
no-1.3.5 - triazinyl) -am ino-4'-[2-am ino-4-(3"-sulfophenylam ino) - 1 .3 .5 -triazinyl\-am inostil- 
ben-2.2 '-disulfonsäure  m it I . — Als A usgangsstoff ist noch 4 .4 '-[Bis-(2-amino-4-phenyl- 
am ino-1.3.5-triazinyl-(6)j\-diam inostilben-2.2 '-disulfonsäure  genann t. (F. P. 905 534 vom 
27/6. 1944, ausg. 6/12. 1945. Schwz. P rio r. 28/6. 1943.) DONLE. 7961

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Geschmeidigmachen von Textilstoffen, 
Zum Geschm eidigm achen von T extilstoffen verw endet m an stickstoffhaltige  Konden- 
sationsprodd ., die bei Tem pp. von ca. 200° aus a lip h a t. oder a ra lip h a t. Am inen von 
höherem  Mol.-Gew. u. D icyandiam id erhältlich  sind, gegebenenfalls im Gemisch mit 
gebräuchlichen e lektr. neu tra len  T extilh ilfsm itteln . (F. P. 895 745 vom 21/6. 1943, ausg. 
1/2. 1945. D. P rior. 6/4. 1940.) RaETZ. 7961

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Glättungsmittel fiir  N extilien , bestehend 
in Iso th io h arn sto ffä th e rn  der allg. Form el H 2N-C( :NH) • S -R , w orin R einen aliphat. 
R est m it m indestens 8 C-Atom en bedeutet. G enann t sind Isothioharnstoffdecyl-, -dodecyl-, 
-tetradecyl-, -octadecyl- u. -ocladecenyläther (H erst. aus Iso th ioharnsto ff u. geeigneten 
A lkylhalogeniden). — Z. B. wird Viscoseseide in S trähnen  m it einer wss. Lsg., die pro 
L iter 0,1 g Isothioharnstoffoctadecylätherhydrochlorid  u. 1 cm 3 50% ig . E ssigsäure en thält, 
20 Min. bei 25—30° b ehandelt. Sie w ird weich u. g la tt im Griff. — Die M itte l verbessern 
auch  die N aß ech th eit von F ärbungen , da  sie m it Farbstoffen  wenig lösl. Salze bilden. 
(F. P. 897 052 vom 7/8. 1943, ausg. 12/3. 1945. D. Prior. 8/8. 1942.) DONLE. 7961 

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Griffverbesserungs- und  Glättungsmittel 
f ü r  T ex tilien . Sie bestehen aus den R eaktionsgem ischen, die d u rch  E rh itzen  der E ster 
aus a lip h a t. oder a ro m at. A m inocarbonsäuren u. niedrigen A lkoholen m it höhermol., 
a lip h a t. Alkoholen, deren K e tte  durch  H eteroatom e un terb rochen  sein kan n , gewonnen 
werden. Die P rodd . werden vorzugsweise in Form  ihrer Salze m it anorgan . oder organ. 
Säuren, gegebenenfalls zusam m en m it E m u lg ierm itte ln  usw ., angew endet. — Beispiele: 
27 (Teile) Stearylallcohol u. 14 Aminoessigsäureäthyleslerhydrochlorid  (I) w erden 7 Stdn. 
auf 150— 160° e rh itz t u. das P rod . m it einem  E m ulg ierm ittel gem ischt. — Stearinsäure
äthanolam id  oder ein D iäthanoiam id der N achlaufsäuren aus der P a ra ffinoxyda tion  werden 
m it I um gesetzt. (F. P. 895 277 vom 8 /6 .1943 , ausg. 19/1 .1945. D. P rio r. 3/2.1940.)

D onle . 7961
Leendert van Wijk,, H olland, Herstellung eines griffigen waschbaren Textilgules.  D urch 

eine V orbehandlung des T ex tilgu tes k an n  m an  erre ichen, daß  die B estan d te ile  der w asser
festm achenden  D eckschicht n ich t in das In n ere  der F ase rn  e indringen, sondern  a n  der 
O berfläche verbleiben. Folgende M öglichkeiten sind  hierzu gegeben: 1. M an im p räg n iert
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die F aser m it einem  indifferenten  Stoff u. app liz ie rt oder b ildet h ierauf die D eckschicht 
au f der Faser. 2. M an w andelt die F aser ehem . um  u. m ach t sie au f diese W eise u n d u rch 
dringlich  fü r  die D eckschicht. 3. M an im prägniert die F aser m it einem  indifferenten  Stoff 
u. m ach t sie h ierau f ehem . undurchlässig. M an ta u c h t z. B. ein Baum w ollgewebe zunächst 
in eine Lsg. von  P ara ffin  in B zn., d rü ck t aus, tro ck n e t u . b rin g t h ierauf au f das so vor
b eh an d e lte  Gewebe eine dünne Schicht einer K unstharzlsg ., dabei Sorge trag en d , daß 
diese K unstharzlsg . das Paraffin  n ich t w ieder in  Lsg. b ring t. (F. P. 904 956 vom  9 /6 .1944 , 
ausg. 21/11. 1945.) PROBST. 7961

Frantisek Eisenschimmel, Tschechoslowakei, Behandlung von Geweben (Verbesserung 
der Knitterfestigkeit und Verminderung der Neigung zum  Einlaufen). Beide E ffekte werden 
in einem  A rbeitsgang erzielt, wenn die Gewebe m it Form aldehyd (I) un ter Verwendung 
von K etonen, bes. Aceton (II). als K atalysa to ren  b eh andelt w erden. D ie Zugabe eines 
zw eiten, u . zwar eines bas. K atalysa to rs d ien t der Regulierung der R eaktion . Ü berschüssi
ger I w ird m it H arnstoff (III) um gesetzt. — Z .B .  beh an d e lt m an ein  Baumwollgewebe 
m it einem B ad , das 400 cm 3 40% ig. I, 50 g III, 15 g N aH C 0 3 u . 200 cm 3 II e n th ä lt, tro ck 
ne t es 10 M in. bei 30— 150°, w äscht es u. beendet die B ehandlung bei 80°. (F. P. 896 486 
vom 3/5. 1939, ausg. 22/2.1945. Tschech. P rior. 4/5. 1948.) DONLE. 7961

Chemische Fabrik Piersee G. m. b. H., D eutschland, Schutzkolloidfreie wässerige E m ul
sionen. Man kann  m it wss. Lsgg. von bas. Al-Salzen d adurch  beständige Em ulsionen, die 
zum Undurchlässigmachen von Geweben aller A rt verw endet werden können, herstellen, 
daß  m an höhere a lipha t. oder cycloaliphat. KW -stoffe, wie Paraffin , Ceresin oder Ozokerit 
oder W achse, F e tte  oder Öle oder ihre Gemische zuerst innig m it der wss. Lsg. einer kleinen 
Menge Seife oder einer anderen  seifenähnlichen oberflächenakt. Substanz m ischt, dann  
sofort u n te r R ü hren  die Lsg. eines bas. Al-Salzes h inzufüg t u. das Ganze kurz  hom o
genisiert. — 10 (kg) des Na-Salzes einer a lky lierten  N aphthalinsu lfonsäure  (Nekal A) 
löst m an bei 60° in 100 L iter W ., s te llt m it 100 eines auf 60° erw ärm ten  Paraffins (F . 40 
bis 42°) eine Em ulsion her, trä g t sofort u n te r R ühren  in die erhaltene  E m ulsion  450 einer 
60° w arm en wss. A l-Form iat-Lsg. ein, die 8,4% A120 3 u. 10,1% Am eisensäure e n th ä lt, u. 
hom ogenisiert noch einm al kurz bei 50 a t. N ach dem  u n te r  R ühren  du rchgeführten  A b
kühlen e rhält m an eine sowohl im konz. als auch im verd. Z ustand beständige Em ulsion. 
E in  Mischgewebe aus Wolle u. Zellwolle wird undurchlässig gem acht, wenn m an es bei 
ca. 40° m it einer Lsg. von 5 der Em ulsion in 100 L iter W. im prägniert u. nach dem Trocknen 
in  üblicher W eise au farbe ite t. — W eitere Beispiele. (F. P. 895 487 vom 11/6. 1943, ausg. 
25/1. 1945. D. Prior. 18/6. 1942.) ROICK. 7965

* British Celanese Ltd., Gewebe m it Oberflächenüberzug. W etterfeste  Überzugsm assen 
können auf Textilstoffen, einschließlich Flugzeuggeweben, aufgebrach t werden, indem 
m an sie zuvor m it einem Überzug auf G rundlage von Celluloseacetat oder einem anderen 
organ. Celluloseester, der 1,5— 2,0 A cylradikale je C6H 10O5-E inheit en th ä lt, versieht. 
(E. P. 569 979, ausg. 18/6. 1945.) Raetz. 7965

* Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd. und Harry Potter, Gewebebeutel. B eutel fü r Spreng
ladungen werden aus einem  Gemisch aus tier. u. pflanzlichen F asern  hergestellt. Man 
m acht das Gewebe glim m sicherer durch  B ehandeln m it einer wss. sauren  Substanz, die 
entw eder durch  W aschen m it W. w ieder en tfe rn t wird oder bei der V erbrennungstem p. 
des Gewebes flüchtig  ist. Geeignete Verbb. zum B ehandeln des Gewebes sind Lauryl- 
pyridinium brom id oder ähnliche Pyridinium salze. (E. P. 570 135, ausg. 25/6. 1945.)

Raetz. 7965
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Veredlung von Textilgut. Man behandelt 

T ex tilgu t vor der Einw . negativ  geladener E m ulsionen oder D ispersionen m it wss. Lsgg. 
von Polym erisations- oder K ondensationsprodd., die V erw andtschaft zur F aser besitzen 
u. deren  Mol. m ehrere bas. G ruppen aufweist. Als solche Prodd. kom m en in F rage: 
Polym erisate von Ä thylenim inen u. seinen S ubstitu tionsprodd ., noch bas. Gruppen 
en th a lten d e  K ondensationsprodd. aus Po lycarbonsäuren u. Polyam inen, z. B. aus A dipin
säure  u. D iä thy len triam in , aus Po lycarbonsäuren  u. Polyoxam inen, z. B. N itrilotriessig- 
säure u . T riä thano lam in , aus N H 3 oder Am inen m it A ldehyden u. gegebenenfalls K etonen, 
z. B. (N H 4)2SÖ4, Form aldehyd u . A cetaldehyd, u. aus H alogenparaffinen m it m ehr als 
einem H alogenatom  u. Di- oder Polyam inen, z. B. T rich lorhartparaffin  u. P o ly ä th y len 
polyam inen, die peralky liert sein können. D urch nachträgliche A lkylierung, z. B. m it 
D im ethylsulfat, k ann  m an die vorhandenen bas. G ruppen noch in  q ua te rnäre  Am m o
nium gruppen um w andeln. Man k ann  auch K ondensationsprodd. aus D icarbonsäuren 
u. m itte ls D im ethy lsu lfat peralky liertes D ioxyddiäthylsulfid  verw enden. — In  F rage 
kom m ende E m ulsionen, deren  disperse Phase negativ geladen ist, sind z. B. L atex  sowie 
E m ulsionen oder D ispersionen aus therm op last. sy n th e t. H arzen, Po lyv iny lacetat, Po ly
v in y lä th er, Po lyacry lsäureester u. Polystryol. — Man behandelt z .B . ein Zellwollgewebe
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10 Min. bei R au m tem p . in  einem B ade, d as pro  L ite r 0,3 g P o lykondensationsprod . aus 
A dipinsäure u. m ehr als der äq u iv a len ten  Menge D iä th y len triam in  e n th ä lt, sp ü lt das 
Gewebe u. u n terw irft es der E inw . eines 2. B ades, das im L ite r W. 50 g M ischpolym erisat 
e n th ä lt, welches seinerseits in Ggw. des N atrium salzes d er O xyoctadecansulfonsäure  aus 
V inylchlorid, B u ty lac ry la t u. V in y laceta t e rh a lten  w orden is t. Schließlich sp ü lt m an  u. 
tro ck n e t wie üblich bei 80— 100°. Selbst nach m ehreren  W aschungen is t das Gewebe noch 
füllig u. weich im  Griff. (F. P, 901146 vom  12/1. 1944, ausg. 18/7. 1945. D. P rior. 8/5.
1941.) P r o b s t . 7967

Monsanto Chemical Co., übert. von: Roland Smith Shumard, St. Louis, Md., V. S t. A.,
H olzimprägnierm ittel gegen Insekten, Mehltau, Fäulnisbacillen, Schw am m  und  Schim mel. 
Z. B. w ird 8-O xychinolin oder sein A lkalisalz m it N a -P en tach lo rpheno lat in  W. gelöst, so 
daß  eine 0 ,5—2%  ig. Lsg. e n ts teh t. Als Z usatz  können  B enetzungsm ittel, w iearo m at. A lkyl
sulfonsäuresalze (B u ty ld iphenylsu lfonat) V erw endung finden. Das Holz w ird durch Auf
sprühen , A ufbürsten , E in tau ch en , was gegebenenfalls auch u n te r  D ruck erfolgen kann, 
m it solchen Lsgg. im prägn iert. Bei V erw endung einer Tauchlsg. k an n  eine geringe Menge 
A. beigem ischt w erden. G rünes Holz, Bauholz usw. w erden d u rch  die Im prägn ierung  m it 
solcher Lsg. gegen fa s t alle au ftre ten d en  Schädlinge geschü tz t u. fü r lange Zeit h a ltbar 
gem acht. (A. P. 2 385764 vom  7/2. 1942, ausg. 25/9. 1945.) BEWERSDORF. 8011

* Arne Schie, Papierleim ung. Pap ier, das m it W . m it hohem  Ca- u. Mg-Geh. hergestellt 
ist, w ird d u rch  Zugabe von H arz u.Wasserglas geleim t u. diese Verbb. w erden  d u rch  A laun aus
gefällt. Das W asserglas w ird m it sauren  Abw ässern a n g erü h rt u. d ann  das H arz  zugesetzt, 
wobei d er pn -W ert der Suspension auf 6— 7 eingeregelt w ird. W enn noch F ü llm itte l zu
gegeben w erden sollen, so m uß das vor dem  Zum ischen des H arzes geschehen. (N. P. 69277, 
ausg. 28/5. 1945.) KALIX. 8021

Hercules Powder Co., ü bert. von: Arthur C. Dreshfield, W ilm ington, Del., V. St. A., 
H arz fü r  die Leim ung von Papier. E in  H arz  w ird m it Zusatz von 15—50% W achs oder 
w achsähnlichen Stoffen, wie Paraffin , u. 25—50% heißer wss. A lkalilsg. u n te r  Druck 
auf 135— 190° e rh itz t u. getrocknet. Man e rh ä lt ein verseiftes H arz, das d u rch  den  Wachs- 
Zusatz gegen L uftoxydation  u. V erstaubung  geschützt ist. M an schm . z. B. 20,2 (Teile) 
G -G um harz, 10,8 J-H o lzharz  u. 8,9 P araffin  (F. 58—60°) im A utoklaven  bei 149° u. preßt 
von u n ten  m it 120 lbs./sq. in. D ruck eine heiße K O H -Lsg. ein. D ann  w ird 20 Min. auf 
510— 175° bei 80—110 lbs./sq. in. D ruck e rh itz t, das R eak tionsprod . abgelassen u. an  der 
L u ft abgekühlt. (A. P. 2 398 699 vom  3/9. 1941, ausg. 16/4. 1946.) Ka l ix . 8021

* Wingfoot Corp., übert. von: Andy J. Seitz, Leim ung von P apier. D as P ap ier w ird m it 
einer 3— 10% ig. Lsg. eines Copolymeren von Vinylchlorid u. Vinylidenchlorid  in  Bzl. be
handelt, das Lösungsm . verdam pft u. d ann  eine N achbehandlung  m it einer 20—40% ig. 
Lsg. von gleicher Zus. ausgeführt. (Can. P. 431 555, ausg. 27/11. 1945.) KALIX. 8021

Reconstruction Finance Corp., W ashington, D. C., ü b ert. v on : Milton O. Schur, Berlin,
N. H ., V. St. A., Streichmasse fü r  P apier. Die M. b e s teh t aus gekoch ter Stärke  u. 20 bis 
80% , vorzugsweise 50%  B enton it u. w ird in M engen von 0,5— 5,0%  des Papiergew ichts 
aufgetragen. D as Pap ier soll m it 1 y2—2%  H arz geleim t sein. M an tr ä g t  z. B. in der 
üblichen Weise eine wss. Suspension auf, die 2,25%  B en to n it u. 2,25%  gekochte Tapioka- 
stä rke  oder 1,75%  B en ton it u. 2,25%  gekochte  K arto ffe ls tä rk e  e n th ä lt. D ann  w ird in  der 
üblichen Weise ge trocknet u. k a landert. (A. P. 2 371 266 vom  26/6. 1942, ausg. 13/3. 1945.)

Ka l ix . 8031
Champion Paper and Fibre Co., H am ilton , O., ü bert. von : Harold K. Murdoch, Ash-

ville, N. C., V. S t. A., Streichmasse fü r  P apier. Bruchreis  w ird m itsam t dem  beigem ischten 
U nkrau tsam en  in einer K ugelm ühle in Ggw. von W. oder 1 % ig. N aO H  gem ahlen. W enn 
dabei die Zeit n ich t w esentlich über 2 S tdn. ausgedehnt wird, bleiben die U nkrau tschalen  
unv erle tz t u. können von dem  R eism ehlbrei m it Hilfe eines 120-M asehen-Siebs ab filtrie rt 
w erden. Die M. k an n  in dieser Form  oder m it Z usa tz  d er üblichen m ineral. P igm ente, 
wie K aolin  u. B ary t, auf Pap ier aufgetragen  w erden. Z ur E rh ö h u n g  ih rer K leb k raft ist 
es zweckm äßig, den Reisbrei zu kochen, bis die S tärke  e tw as verk le is tert ist, oder das Papier 
nach dem  A ufträgen der M. zu däm pfen. E ine Streichm asse b e s teh t z. B. aus 23 (G ew ichts
teilen) B ruchreism ehl, 75 K aolin  u. 25 K reide. (A. P. 2 365 097 vom  13/8. 1941, ausg. 
12/12.1944.) K a l ix . 8031

* Saugbrugsforeningen, übert. von: Paul L. Bjornstad, Streichmasse fü r  P apier. Ge
leim tes Pap ier w ird m it einer Suspension der üblichen F ü llm itte l u. P igm ente  in S u lfi t 
oder Sulfatablauge  behandelt, die m it K alkm ilch  n eu tra lis ie rt w orden ist u. B indem itte l, 
wie Casein, Stärke, Leim  u. D extrin , e n th ä lt. Farbstoffe  können auch  in der W eise zu
gese tz t w erden, daß  m an die Laugen etw as konz. u. d ann  m it einer Farbstofflsg . m ischt. 
(N. P. 66 648, ausg. 16/8. 1945.) Ka l ix . 8031
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R. T. Vanderbilt Co., Ine., New Y ork, N. Y., ü bert. von: Wm. L. Craig, W estport, 
Conn., V. S t. A., Streichmasse fü r  P apier. Die Streichm asse b esteh t aus einer wss. Suspen
sion der üblichen M ineralkom ponenten, die außerdem  S tärke u. ein  E nzym  e n th ä lt. Das 
Gem isch w ird in  neu tra lem  oder schwach alkal. Medium auf 80° e rh itz t, b is die S tärke  
verflüssig t ist. D ann w ird das E nzym  durch E rh itzen  der M. auf 95° zerstö rt, w orauf diese 
stre ichfertig  is t. E in  solches Gemisch en th ä lt z. B. 100 (lbs.) K aolin , 25 M aisstärke, 53,5 W ., 
1,25 N a-S ilicat, 0,15 N a-Pyrophosphat u. 0,88 E nzym . N ach diesem Verf. lassen sich 
S treichm assen m it sehr hohem  Geh. an  festen  B estand teilen  u. tro tzdem  niedriger Vis- 
co sitä t hersteilen . (A. P. 2 394233 vom 25/7. 1945, ausg. 5/2. 1946.) KALIX.8031

K-C-M-Co., D ayton, O., übert. von: Charles R. von de Carr, Chillicothe, 0 . ,  V. S t. A., 
Herstellung von gestrichenem Papier. Die Pap ierbahn  wird m it 35—38%  Feuchtigkeit 
durch  ein  gekühltes W alzensyst. m it einem  D ruck von 700 Ibs./sq .in . B erührungs
fläche so s ta rk  gepreß t, daß  ih r W assergeh. auf 5— 10%  herabgeht. D ann w ird die S tre ich
m asse aufgetragen, wieder gepreßt, anschließend ge trocknet u . zum  Schluß m it 1230 
bis 1430 lbs. auf den laufenden in« ka landriert. — Beschreibung der V orr., 3 Abbildungen. 
(A. P. 2 378113 vom 21/3. 1938, ausg. 12/6. 1945.) KALIX. 8031

* Stein & Hall Mfg. Co., übert. von: Herbert F. Gardner, Clifford R. Swett, Jerome 
P. Strasser und Lester W. Michels, Fettdichtes P apier. D er Papierm asse w ird vor d er H erst. 
der Pap ierbahn  15— 40%  (vom G ewicht d er T rockensubstanz) an  ge la tin ierbarer S tärke 
in  ungelatiniertem  Zustande zugesetzt. N ach der Fertigste llung der P ap ierbahn  wird 
diese so weit e rh itz t, daß eine teilweise V erkleisterung der zugegebenen S tärke e in tr i tt ,  
das Pap ier aber noch etw as feuch t b leib t. D ann erfolgt noch ein  Z usatz  von unverk le isterter 
Stärke. (Can. P. 430 303, ausg. 25/9 . 1945.) KALIX. 8037

Carbide and Carbon Chemicals Co., New Y ork, N. Y ., übert. von: George M. Powell, 
South C harleston, und William H. McKnight, C harleston, W . Va., V. S t. A., Wasserfestes 
Papier. Das Pap ier w ird m it einer D ispersion überzogen, die Copolymere aus V inylchlorid 
u. V inylestern  von niedrigm ol. F e ttsäu ren  wie V inylaceta t, -p ropionat oder -b u ty ra t u . 
a- oder /?-01efinverbb. wie Malein-, Croton-, C itracon-, Itacon-, Chlorm alein-, Acryl-, 
M ethacrylsäure oder deren  A nhydride in  einem  Gemisch aus M ethy läthy lketon , M ethyl- 
isobuty lketon  u. hydriertem  E rdö l en th ä lt. A ußerdem  k an n  noch etw as W achs zugesetzt 
w erden. D as M engenverhältnis der K om ponenten  k an n  s ta rk  v a riiert w erden. Am günstig 
sten  ist ein V erhältn is von 2 ,3 : 1 fü r K e to n e : E rdö l u. von 10—25%  W achs, berechnet 
auf die Menge der Polym eren. Diese sollen ein Mol.-Gew. von 5— 30000 (berechnet nach 
STAUDINGER) haben  u. m it dem  W achs unm ischbar sein. Die Dispersion w ird als in 
hom ogene M ischung, die über den F . des W achses e rh itz t is t, gegebenenfalls m ehrfach 
auf Pap ier aufgetragen, wobei jeder A uftrag  steigenden W achsgeh. haben  soll. E ine 
erfindungsgem äße Dispersion en th ä lt z. B .: 14%  Copolymer aus 87%  V inylchlorid +  13%  
V inylaceta t, 14%  Copolymer aus 86%  Vinylchlorid u. 13%  V inylaceta t -f- 1%  Malein
säure, 3 ,5%  M ethoxyäthylacety lricinoleat, 3 ,5%  T rikresylphosphat, 1%  D ib u ty lp h th a la t, 
0 ,3%  Sperm aeetiw achs, 24,4%  M ethyläthvlketon, 24%  M ethylisobutylketon u. 14,6%  
Toluol. (A. P. 2 391621 vom  17/9. 1943, ausg. 25/12. 1945.) KALIX. 8037

Wingfoot Corp., W ilm ington, Del., ü bert. von : La Verne E. Cheyney, A kron, O., 
V. St. A., Wasserfestes Papier. D as Pap ier w ird zuerst m it einer Lsg. eines s ta rk  po ly
m erisierten Vinylchlorid-Copolymeren m it m indestens 75%  Vinylchlorid behandelt, d as 
in  arom at. K W -stoff unlösl., aber quellbar ist, u. dann  m it der Lsg. eines Vinyliden- 
chlorid-Vinylchlorid-Copolymeren m it 40—80%  Vinylidenchlorid u. 60—20%  V inyl
chlorid, das in a rom at. K W -stoffen lösl. ist. Man verw endet z. B. zuerst eine 7% ig . Lsg. 
eines Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymeren m it 95%  Vinylchlorid in  Ä thylenchlorid  bei 
150° u. d ann  die Lsg. eines Copolymeren aus 60%  V inylidenchlorid u. 40%  Vinylchlorid 
in Bzl. bei 130°. (A. P. 2 392 972 vom 15/11.1944, ausg. 15/1.1946.) KALIX. 8037

* Hugh E. Anderson, H artpapier. Man b ring t ein V orkondensat eines sy n th e t. H arzes, 
z. B. eines Harnstoff-CH^O-Harzes, in pulverförm igem  Z ustand  zwischen Lagen von 
feuchtem  Papier, p re ß t die M., w odurch das V orkondensat im W. gelöst u. das P ap ier 
von d er Lsg. im prägn iert w ird, u. vervo llständ ig t die K ondensation  des H arzes durch  
E rh itzen . (E. P. 576 201, ausg. 22/3. 1946.) NOUVEL. 8037

Rapinwax Paper Co., übert. v o n : Ceeil M. Rhodes und Harold W. Wendorf, Minnea- 
polis, M inn., V. St. A., P apier m it Hartwachsüberzug. Zur V erm inderung der B rüchigkeit 
von H artw achs auf dünnem  Papier, das zum E inpacken von N ahrungsm itte ln , wie B ro t, 
verw endet w ird, b ring t m an die W achsschicht auf einem  U nterguß von Äthylcellülose  
an  u. erw ärm t das fertige Papier noch einige Zeit, w odurch diese in  das H artw achs hinein
d iffundiert u. dasselbe e tw as elast. m ach t, ohne d aß  es dadurch  schm ierig wird. Die 
Ä thylcellulose w ird in einem Gemisch von 20 A. +  80 Toluol gelöst u. in  solcher Menge 
aufgetragen, daß  auf 3000 sq .ft. Papier m indestens 0,25 lbs., am  besten  0,7 lbs., verbleiben.
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Als H artw achs verw endet m an  ein  Gem isch au s Carnaubawachs, H a rtp ara ffin  u. ähn lichen  
S toffen, z. B. ein solches aus 40 C arnaubaw achs, 40 Albacerwachs u. 20„Bodie-Hoover 121“. 
(A lbacer e n th ä lt E s te r  aus h y d rie rten  m ehrw ertigen  A lkoholen u. pflanzlichen Ölen, 
F . 95—97°, u. „B odie-H oover 121“  Paraffine  u . h y d rie rte  D ioxysäuren , F . 161°, VZ. 57, 
JZ . 9,89.) Die W achse w erden in geschm olzenem  Z u stan d  au f die Ä thylcelluloseschicht 
au fgetragen , so d aß  nach ih rer E rs ta rru n g  3000 sq .ft. P ap ier 8— 30, vorzugsweise 20 lbs., 
en th a lten . (A. P. 2 371 314 vom  14/11.1941, ausg. 13/3.1945.) KALIX. 8037

Turnbull Asphalt Co., übert. von: Lloyd A. Bramble, Chicago, Hl., V. S t. A., Dach
pappe. Die P appe  w ird m it einem  Gem isch aus A sphalt (I) u. „ Druckteer“  (II) verw endet, 
wie e r zur H erst. von B rik e tts  verw endet w ird . I  soll folgende K o n s ta n ten  besitzen: 
F . :  80—110° F  (nach d er K ugel- oder R ingm eth .), „ P e n e tra tio n “ bei 77°F: 80— 120 Sek. 
u. SAYBOLT-Viscosität bei 212° F :  200— 500 Sek., II soll ca. folgende E igg. besitzen: 
F . :  110— 150° F , „P en e tra tio n “ bei 77°F: 10—30 Sek. u. SAYBOLT-Viscosität bei 325° F : 
20—75 Sekunden. I u . II w erden im M engenverhältnis ca. 1 : 1  zusam m engeschm olzen 
u. durch  L ufte inb lasen  in de r üblichen W eise „ g eh ä rte t“ . D as E n d p ro d . soll folgende 
K o n s tan ten  besitzen : F .:  200—300° F , P en e tra tio n  bei 77°F: 10 Sek., SAYBOLT-Viscosität 
bei 425° F : 75—300, vorzugsweise 100—200. Auf P appe  aufgetragen  is t es w eder klebrig 
noch brüchig. (A. P. 2 358140 vom 22/5. 1939, ausg. 12/9. 1944.) KaLIX. 8039 

Mauritz Johannes Magnussen, Norwegen, Verbesserung bei der Sulfatcelluloseherstellung. 
Um die von den D iffuseuren kom m enden D äm pfe von m itgerissenen F ase rn  u. Lauge 
zu befreien, w erden Abscheider e ingebaut, denen die D äm pfe tan g en tia l ab w ärts  zugeführt 
werden. N ach A bgabe der unerw ünschten  B estand teile , die gesam m elt w ieder dem  P ro 
zeß zugeführt w erden, w ird d er D am pf zur W iedergew innung der W ärm e zen tra l abgeführt. 
(F. P. 906119 vom 27/7. 1944, ausg. 24/12.1945. N. Prior. 5/4.1943.) SCHINDLER. 8045 

Phrix-Arbeitsgemeinschaft, D eutschland, B ehandlung von Cellulose. Man behandelt 
sie (Holz, Späne, S troh , K arto ffe lk rau t) m it einer verd. S 0 2-Lsg. u. nach  Bldg. einer 
Zuckerlsg. u n te r D ruck m it Lauge. — Man e rh itz t im A utoklaven  2 S tdn . 400 kg trockenes 
Buchenholz m it 1200 L ite r 5 ,3% ig . wss. S 0 2 bis 120“ u. h ä lt die Tem p. 1 S tde., heizt 
l 1/« Stde. auf 135“. W ährend des K ochens g ib t m an 100 L ite r  8 ,5% ig . N aO H  zu. Nach 
6 S tdn. ist die E inw . beendet. Man e rh ä lt in 41% ig . A usbeute  eine sich zur V iseoseherst. 
g u t eignende Cellulose. (F. P. 897 271 vom  16/8. 1943, ausg. 16/3. 1945. D. P rio r. 28/10.
1942.) Pankow . 8045

George H. Tomlinson, W estm ount, Queb., C anada, Sulfitcelluloseverfahren. Die 
Schwarzlauge des M g -B isu lfit-yer i. wird m it w iedergewonnenem  M gö (s. u n ten ) n eu tra li
s ie rt, auf 45—70%  feste B estand teile  konz. u. in einem  auf 2100—2400® F  (1150— 
1315°C) e rh itz ten  Gefäß versp rüh t. D adurch wird S 0 2 abgespalten  (u. aufgefangen) u. 
die übrigen festen B estandteile  w erden zu einer haup tsäch lich  aus M gö bestehenden  Asche 
v e rb ran n t. Diese wird kontinuierlich  u. m öglichst schnell aus dem  Gefäß e n tfe rn t, dam it 
d as M gö n ich t „ to tg e b ra n n t“ w ird. Die V erbrennungsgase w erden m it d er konz. Lsg. (s. 
oben) zur G ewinnung d er le tz ten  R este  von  Asche b esp rü h t. 4 A bbildungen d e r A p p a ra tu r 
(A. P. 2385955 vom  8 /4 .1941 , ausg. 2 /10 .1945.) KALIX. 8045

Soc. Auxiliaire des Industries Cellulosiques, Frankreich , Gewinnung von Cellulose aus 
pflanzlichem  Fasergut. Man u n terw irft das cellulosehaltige F ase rg u t vor der H N Ö 3-Kochung 
oder auch vor anderen  K ochverff. einer V orhydrolyse m it H N Ö 3. Dabei geh t m an so vor, 
d aß  m an die H ydrolysiersäure  kreisläufig  bew egt u. m ehrfach  verw endet, d e ra r t ,  d aß  m an 
n u r einen Teil der rückständ igen  K ochbrühe der A ufarbeitung  z u fü h rt; d er andere  Teil 
w ird gem ischt m it dem  ersten  W aschw asser verw endet u. zusam m en m it diesem  einer 
anderen  K ochung zugeführt. Auf diese W eise w erden säm tliche W aschw ässer nu tzb ar 
g em ach t, es findet eine A nreicherung an  P rodd ., wie Essig- u. O xalsäure, s ta t t ,  ohne daß 
eine S teigerung im  H N Ö 3-Geh. der R estlauge e in tr itt .  Auch w ird auf solche W eise eine 
s ta rk e  V erm inderung des bei der A ufbereitung zu verdam pfenden  F lüssigkeitsvol. erzielt. 
(F . P. 909 050 vom 18/9. 1944, ausg. 25/4. 1946.) PROBST. 8045

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Celluloseäthern. Man 
gew innt O xalkylcellulosen u. Salze von C elluloseoxycarbonsäuren, die beide in heißem  
sowie in ka ltem  W. lösl., in M ethylalkohol u. A. dagegen unlösl. sind, aus dem  nach  der 
V erätherung  der Cellulose vorliegenden alkal. R eaktionsgem isch, indem  m an  dieses 
an n äh e rn d  n eu tra lis ie rt oder ungenügend an säu ert, z. B. auf einen pH u n terh a lb  8 b ring t, 
um  den Celluloseäther wasserunlösl. zu m achen. H ierfü r verw endet m an  eine Säure, die 
ein  N a-Salz b ildet, welches in  wss. M ethylalkohol oder A. leich t lösl. is t, oder m an  b ed ien t 
sich eines N H 4-Salzes einer solchen Säure. W enn das n eu tra lis ie rte  R eaktionsgem isch 
h insichtlich  des NaCl n ich t schon hinreichend verd. ist, w ird es d u rch  Z usatz  von W . in 
-diesen Z ustand versetz t. Alle diese Vorgänge w erden bei Ggw. von hinreichenden  Mengen 
A lkohol ausgeführt, um  die Faserform  des C elluloseäthers au frech tzuerha lten . Schließ-
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lieh w ird der Flüssigkeitsgeh. des Gemisches durch  Abpressen verringert u. der faserige 
R ückstand  gerein ig t, indem  abwechselnd wss. Alkohol zugesetzt u. abgepreß t wird. 
Dabei wird die Alkoholmenge so hoch gew ählt, d aß  die ausgepreßte Fl. hinsichtlich NaCl 
n ich t gesä tt. is t, daß  ab er tro tzdem  die Faserform  des Celluloseäthers e rhalten  bleibt. 
Zum N eutralisieren  verw endet m an vorzugsweise anorgan. oder organ. Säuren (oder ihre 
N H 4-Salze), deren Na-Salze in wss. Alkohol leichter lösl. sind als NaCl, z. B. H N 0 3, 
Essig-, P ropion-, Chloressig-, Ameisen-, C itronen-, W ein- u. O xalsäure, P h th a lsäu re 
anhydrid  (oder die betreffenden N H 4-Salze). Ganz bes. b rauchbar sind Säuren m it einer 
D issoziationskonstanten , die un terhalb  derjenigen der Celluloseoxycarbonsäure, z. B. 
u n terha lb  5 • 10-5 , liegt, weil in diesem Falle n ich t so sehr auf strenge E in haltung  der 
N e u tra litä t geach te t zu werden brauch t. Man k ann  den N eutralisationsvorgang auch in 
2 S tufen  durchführen , indem m an das R eaktionsgem isch zunächst m it e iner s ta rk en  Säure, 
wie H N O s, von der alkal. Seite her bis in N ähe des N eu tra litä tsp u n k te s b rin g t u. hierauf 
m it einer Säure m it einer DE. un terhalb  der der Cellulosecarbonsäure w eiter neu tra lis iert 
bzw. schw ach ansäuert. (F. P. 910 927 vom 18/5.1945, ausg. 24/6. 1946. E. Prior. 11/12. 
1940.) Probst. 8047

Imperial Chemical Industries Ltd., E ngland, Gewinnung von wasserlöslichen Salzen  
wasserunlöslicher Celluloseäther. F ü r die Gewinnung geht m an aus von faserigen 
R eaktionsprodd. der V erätherung von Cellulose m it dem Salz einer H alogenfettsäure  in 
Ggw. einer wss. Lsg. oder teilweise wss. Lsg. eines A lkalim etallhydroxydes, z. B. von 
dem P rod ., welches aus Cellulose, N atrium ch lo race ta t u. wss. oder alkoh. N atronlauge 
en ts teh t. M ischt m an das R eaktionsgem isch der alkal. V erätherung, welches aus einem 
wasserlösl. Alkalisalz einer wasserunlösl. C elluloseoxyfettsäure (I) in  Faserform  b esteh t, 
m it dem  Ü berschuß einer Säure (H 2S 0 4, H N 0 3, H 3P 0 4 u. HCl), die geeignet ist, die I 
in F re iheit zu setzen , ohne dabei so konz. zu sein u. in solcher Menge angew endet zu 
werden, daß  sie w ährend des Zusetzens die Faserform  der I  zerstö rt, so b leib t die F ase r
form auch e rhalten , w enn das Gemisch schließlich s ta rk  m it W. verd. wird. Auf diese 
Weise kann  m an alle unerw ünschten Salze u. den Säureüberschuß m itte ls W . entfernen. 
N ach dem V erdünnen m it W. wird abgepreß t u. zentrifugiert, h ierauf e rn eu t m it W. 
gem ischt u. w ieder davon ge tren n t, was so lange fortgesetzt w ird, bis A cid itä t u. Geh. 
an  unerw ünschten  Salzen auf ein Minimum red. sind. D er Z ustand  der Faserform  erleich
te r t  die H erst. der entsprechenden wasserlösl. Salze, z. B. Na-, K -, N H 4-, Li- u. Mg-Salze. 
Man e rh ä lt diese durch  Verm ischen der faserförm igen I  m it der geeigneten Base oder m it 
dem  Salz einer flüchtigen Säure, die durch I  in Ggw. der hinreichenden Menge einer flüch
tigen, m it W. m ischbaren, den Celluloseäther n ich t lösenden organ. F l. in F re iheit gesetzt 
w ird. (F. P .910928 vom 18/5.1945, ausg. 24/6.1946. E. Prior. 20/12.1940.) PR O B ST . 8047

Schering A. G., D eutschland, Herstellung von „prim ären“ Celluloseestern in  heterogenem 
M edium , dad. gek., d aß  m an die Veresterung abbrich t, wenn der en tstehende E ster in 
seinem spezif. Lösungsm. in sta rker V erdünnung lösl. geworden ist, aber Lsgg. erg ib t, 
die für eine p rak t. Verwendung zu viscos sind. Die E ster haben eine V iscosität von m ehr 
als 1000 cP  in 6% ig . Lsg. (g/cm 3) bei 20°. Sie eignen sich daher nicht fü r Zwecke, 
die eine Auflösung erfordern, zeichnen sich dagegen bei der d irek ten  Verwendung als 
Fasern , Gewebe, Pap ier usw. durch hohes Isolierungsverm ögen gegenüber E lek triz itä t, 
W ärm e u. K älte , W asserbeständigkeit, W asserabsorptionsverm ögen usw. aus. Als A us
gangsstoffe eignen sich Textilien , Papier, Baumwolle, L in ters, Holz- u. Strohzellstoff usw. 
Dabei m üssen n ich t alle 3 O xygruppen des Cellulosemol. frei sein, sondern können te il
weise durch andere R este, z .B .  Ä ther- oder N itrogruppen, su b stitu ie rt sein. Die Ver
esterung  kann  auch an Mischfasern erfolgen; sie wird in Ggw. von die Auflsg. verh indern
den  Stoffen, wie K W -stoffen, E stern , Ä thern , CH2C12, Chlf. usw. vorgenom m en. Man 
u n te rb rich t sie durch  N eutralisierung des K atalysa to rs . Papier u. dgl. k an n  im  k o n ti
nuierlichen D urchgang durch  das Bad verestert werden. (F. P. 898 816 vom 12/10. 1943, 
ausg. 8/5. 1945. D. Prior. 13/10. 1942.) DONLE. 8047

* American Cyanamid Co., übert. von: Harold W. Stiegler, Celluloseacetatlösungen. 
Celluloseacetat oder celluloseacetathaltiges M aterial wird in einer Lsg. von C yanam id  
oder niedrigm ol. D ialkylcyanam iden  gelöst. E ine solche Lsg. eignet sich bes. zum  Gießen 
von F ilm en u. auch zum Verspinnen. (Can. P. 430 759, ausg. 23/10. 1945.) KaLIX. 8047

Eastman Kodak Co., ü bert. von: Carl J.Malm, Roehester, N. Y., V. St. A., Herstellung 
von hochviscoser Acetylcellulose  in einem Acylierungsgefäß, welches noch einen T eile ines 
R eaktionsgem isches von einer vorangegangenen Charge en th ä lt. Dieses R estgu t wird 
m it e iner F l. behandelt, welche frei von M ineralsäure ist u. welche eine niedere F e ttsäu re- 
Isg. eines N eu tra lisa tionsm itte ls e n th ä lt, welches m it H 2S 0 4 eine in  Eisessig unlösl. Verb. 
b ildet. Solche Verb. is t z. B. Mg- oder Ca-A cetat oder eine Substanz, welche m it Essig
säure A ceta te  b ildet. — Das aus dem Veresterungsgefäß kom m ende Reaktionsgem isch
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w ird m it einem  Gem isch aus 1200 lbs. E ssigsäure u. 800 lbs. P ropionsäure  oder B u tte r 
säure  oder Gem ischen davon , welches 0,25 lbs. MgCOo e n th ä lt, v e rrü h rt. N ach dem  Ablassen 
der Lsg. bleiben in dem  Gefäß 25—50 lbs. an  den W andungen h a ften . D as in dieser R ück
standsm enge en th a lten e  M gC03 is t ausreichend , um  die H 2S 0 4 zu neu tra lis ieren . In  diese 
M. w erden 400 lbs. Cellulose eingetragen  u. m it dem  Gem isch d u rc h trä n k t u . 4 S td n . bei 
100° E (38°C) einw irken gelassen. A nschließend wird die Cellulose nach  bekann tem  Verf. ver- 
e ste rt. (A. P. 2 318 573 vom 12/10. 1939, ausg. 4/5. 1943.) F .  MÜLLER. 8047

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutsch land , A usfü llung  von Cellulosederivaten aus 
ihren Lösungen. Die Ausfällung von Cellulosederivv. aus ih ren  Lsgg., die  neben  einem 
oder m ehreren  L ösungsm itte ln  m it höherem  K p. ein  oder m ehrere L ösungsm itte l m it 
niedrigem  K p. e n th a lten  (z. B. C ellulosetriacetatlsgg., die als L ösungsm itte l Essigsäure u. 
M ethylenchlorid  en th a lten ) fü h r t  m an so durch , d aß  m an  die Lsg. des Cellulosederiv. in 
feinem  S trah l d u rch  einen L u ftrau m  in das Fällungsbad  e in tre ten  lä ß t, wobei die Lsg. 
des Cellulosederiv. vorher so e rh itz t w ird, daß  das Lösungsm . oder d ie leich t flüchtigen 
A nteile des Lösungsm . ganz oder teilw eise vor dem  E in tr i t t  in das B ad verdam pfen . Dieses 
B ad u. die zur w eiteren  B ehandlung erforderlichen Lsgg. w erden nun  ausschließlich im 
G egensatz zum  H a u p tp a te n t n u r m it dest. W. hergeste llt. M an e rh ä lt d ad u rch  feinst 
v erte ilte  Cellulosederivv., die sich g u t v e rarbe iten  lassen, von aus gewöhnlichem  W. 
stam m enden  V erunreinigungen frei sind, d am it einen geringeren Aschegeh. aufweisen u. 
som it z. B. bessere e lek tr. Eigg. zeigen. (F. P. 52 849 vom 23/4. 1943, ausg. 10/8. 1945. 
D. Prior. 6/5. 1942. Zusatz zu F, P. 876 267; C. 1943. I. 1633.) R o i c k . 8047

Sichel-Werke Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung wasserlöslicher Cellulosederivate 
(aus Oxycellulose, H ydratcellu lose , Viscose). Man e rh itz t  N H 4-Salze von  C elluloseäther
carbonsäuren  kurz  auf über 100°, b is sie schw ach saure  R k . zeigen; ve rm u tlich  b ilde t sich 
ein  Celluloseglykolsäureamid. M an k an n  tro ck en  oder in  Ggw. von W. e rh itzen . — Man 
ste llt aus A lkalicellulose u. M onochloressigsäure das N a-C elluloseglykolat da r, das durch 
F ällen  m it Säuren  oder sau ren  Salzen in  die G lykolsäure üb erg efü h rt w ird. Man wäscht, 
g ib t überschüssiges N H 3 zu u. lä ß t die M. auf einer 120° heißen  Z ylinderoberfläche ih 
d ü nner Schicht trocknen . E v en tu ell k a n n  das T rocknen u n te r  D ruck, z. B. zwischen 
ro tie renden  W alzen, erfolgen (4 Sek., 2000 kg/qcm ). D as P rod . zeigt pu  4,5. E s ist in 
sau rer wss. Lsg. lösl. u. d ien t als Klebstoff, auch  zusam m en m it anderen  K lebstoffen , wie 
S tärke, Gum m i arab icum , zum K leben von T apeten , als V erd ickungsm itte l fü r  Zeugdruck, 
bes. m it sau ren  B eizefarbstoffen, als V erd ickungsm itte l fü r organ. Säuren  en thaltende 
N ah rungsm itte l. (F. P. 895 728 vom  19/6. 1943, ausg. 1/2. 1945. D. P rio r. 1/4. 1941.)

P a n k o w . 8047
— , Verfahren zur Herstellung pigmentierter Cellulosederivatmassen, bes. Überzugs

massen, durch  Z usatz  von P igm enten  zu C ellulosederivatlsgg., K n e ten  der M ischung u. 
gegebenenfalls anschließende Zugabe von Lösungs- u. W eichm achungsm itte ln , Harzen 
bzw. w eiteren  Mengen de r C ellulosederivatlsgg., dad . gek., d aß  m an  fl. Cellulosederivat
lsgg. so viel P igm en t zuse tz t, daß  die sich ergebende M. d er m echan. B earbe itung  den 
größtm öglichen, d u rch  den höchsten  T em p era tu ran stieg  e rk en n b aren  W iderstand  b iete t, 
u. anschließend die M. ve rk n ete t. D urch dieses Verf. w ird eine bes. w irksam e D isper
gierung d er P igm ente  in einer verhältn ism äß ig  ku rzen  Z eit e rre ich t. D er P u n k t, in dem 
die M. de r m echan. B earbeitung  den  größtm öglichen W iderstand  b ie te t, w ird durch 
Vorverss. festgeste llt. —  E ine M. aus 8 (Teilen) N itrocellulose (V iscosität 16 Sek.), 46 Ä thyl
ace ta t, 17 B u ty la c e ta t, 12 A. u. 17 Toluol w ird in einer K n e tm asch in e  m it 600 Zn-Oxyd 
verm ischt u. in dieser K onsistenz geknetet. (D. R. P. 748 630 K l. 2 2 h  vom  22/2. 1936, 
ausg, 17/11. 1944. A. Prior. 23/2. 1935.) SCHWECHTEN. 8047

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilm ington, Del., ü b ert. von: Wm. R. Schmitz jr., 
R ichm ond, Va., V. S t. A., Kontinuierliches Verfahren zur H erstellung von Cellulosexantho- 
genat. A lkalicellulose w ird in m indestens der 4 fachen, vorzugsw eise de r 6 — lOfachen 
Menge CS2 von 45— 110° suspendiert. Dabei erfo lg t innerhalb  von 20 Min. eine vollständige 
U m setzung zu X an th o g en a t. Die Suspension w ird auf 15—30° abg ek ü h lt, d ie  H a u p t
m enge des CS2 e n tfe rn t u. das X an th o g en a t in N aO H  gelöst. D ann w ird das restliche 
CS2 im  V akuum  abdestilliert. (A. P. 2 364 392 vom  17/10.1942, ausg. 5 /12 .1944.)

K a l i x . 8049
Phrix-Arbeitsgemeinschaft, D eutschland, Verminderung des Quellungsvermögens von 

T extilien  a u f  Cellulosehydratbasis, z. B. Viseosezellwolleflocken, durch  B ehandlung m it 
Form aldehyd  (I) u . anschließende Spülung m it W ., dad . gek., d aß  die Spülfl. einen I-Geh. 
von m ehr als 2 g /L ite r u. vorzugsweise von 5—6 g /L ite r h a t.  D er Spülfl. u ./oder de r For- 
m olisierungsfl. können A ktiv ierungsm itt elzugesetzt w erden. — Beispiel. (F. P. 893 982 
vom  25/3. 1943, ausg. 11/12. 1944. D. Prior. 4/4. 1942.) D o n l e . 8049

* Rudolf Signer, Verspinnen von Eiweißlösungen. D as R eißen der Fäden  w ährend des 
Sp innens k an n  m an durch  Z usatz von geringen Mengen von Farbstoffen  der Acridinreihe
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zu den konz. E iw eiß en tha ltenden  Spinnlsgg. verhindern . F ü r  diesen Zweck bes. b rau ch 
bare F arbstoffe  sind 2-Ä thoxy-6 .9-diam inoacrid in lactat, 1 0 -M ethyl-3 .6 -diam inoacridin- 
HC1, 2.8-D iam inoacridin-H Cl u. 10-M ethyl-3-am ino-9-(4-am inophenyl)-acridin-H Cl. 
(E. P. 571518, ausg. 28/8. 1945.) ‘ RAETZ. 8053

Atlantic Research Associates Inc., ü bert. v o n : Francis C. Atwood, Newtonville, und 
William Paterek, B righton, Mass., V. St. A., Caseingewinnung. Zur Gewinnung von Casein 
m it niedrigem  Aschengeh., das sich k lar u. ohne Schaum bldg. löst u. bes. zur H erst. 
von sy n th e t. F asern  geeignet ist, vereinigt m an die Vorteile der Lab- u. Säurefällung, 
indem  m an zunächst bei 75—85° F  (24— 29°C) das Enzym  zusetzt u. das Gemisch stehen 
läß t, bis sich der Nd. s ta rk  zusam m engeballt h a t. N achdem  die überstehende Lsg. k lar 
geworden u. d am it die Ausfällung beendet ist, wird HCl, H 2S 0 4 oder M ilchsäure zugesetzt, 
bis die F l. einen pn-W ert nicht un ter 4 u. n ich t über dem  isoelektr. P u n k t des Caseins, 
vorzugsweise einen solchen von 4,60—4,65 angenom m en ha t. Das Gemisch wird gu t 
durchgerührt, der Nd. säurefrei gewaschen u. getrocknet, wobei die A nfangstem p. 125° F  
(52°C), die E ndtem p. nicht über 175° F  (79°C) betragen soll. (A. P. 2 320 165 vom 7/3. 1939, 
ausg. 25/5. 1943.) KALIX. 8053

* Rudolf Signer, Verbesserungen beim Trockenspinnen von wässerigen Caseinlösungen. 
Die T em peraturspanne, innerhalb  welcher a lkal. Caseinm assen versp innbar sind, k ann  
be träch tlich  erw eitert werden durch Zusatz von ca. 1%  (auf den Caseintrockengeh. in 
d er Spinnm asse berechnet) Ölsäure oder einer seifenartigen Verb., die das O leylradikal 
an  die alkal. Caseinspinnm asse gebunden en th ä lt. (E. P. 571468, ausg. 27/8. 1945.)

R a e t z . 8053

X IX . B rennstoffe. Erdöl. M ineralöle.
Miguel Cardelüs, D ie Schwefelgewinnung aus Kokereigas. Ü berblick: H 2S-E ntfernung 

m it Fe(O H )3 oder durch  T eilverbrennung u n te r Verwendung von ak t. Kohle als K a ta ly 
sa to r; K atasulf-V erfahren . (A finidad 2 0 .9 7 —101. M ai/Jun i 1943.) R . K . M Ü L LE R . 8172

E. B. Maxted und Arthur Marsden, Die katalytische Entfernung von organischen Schwefel
verbindungen aus Kohlengas m it Metallthiomolybdaten. An K o b altth iom olybdat als K a ta 
ly sa to r w urde der Einfl. der R eaktionstem p. (450—510°) u. der R aum geschw indigkeit 
(360— 1700) un tersuch t. Im  D auervers. w urden zw ar etw as höhere Schwefelrestwerte 
e rhalten  als m it frischem  K a ta ly sa to r, jedoch stab ilis ie rt sich die W rkg. nach  e in e r A n
laufzeit (V ersuchsdauer: 39 Tage). D er organ. Gasschwefel w ird in  den  le ich t en tfe rn 
baren  H 2S um gew andelt. Die Zus. des Gases wird sonst p rak t. n ich t beeinflußt. ( J .  Soc. 
ehem. Ind . 65. 51—52. Febr. 19'46. B ristol.) F . S c h u s t e r . 8172

E. H. M. Badger, Teerabscheidung aus Kohlengas. Die Teerabscheidung wird wesentlich 
bestim m t d u rch  die N achkühlung h in te r den T urbo-E xhaustoren . Bei g u te r K ühlung  
erzielt m an m it nachgeschalteten  LiVESEY-Wäschern oder PELOUZE-App. eine w e it
gehende A bscheidung der Teernebel. Die k leineren trockenen  Teilchen werden jedoch 
n ich t beeinflußt. ( J .  Soc. ehem. Ind . 65. 168—69. Ju n i 1946.) F . S c h u s t e r . 8176

Davies Read jr. und  Gustav Egloff, Naturgas und Rohöl aus dem Turner-Tal, ein 
Problem der Aufbereitung und Verfeinerung. Das T urner-T al in A lberta , C anada, en th ä lt 
außerorden tlich  große Vorkk. an  w ertvollem  Rohöl u. E rdgas. Die P roduk tion  im Ja h re  
1940 be tru g  ca. 1,3 Millionen cbm  Rohöl u. 1000 Millionen cbm E rdgas. 2,8 cbm  N atu rgas 
liefern 55 L iter N atu rb zn . vom  D am pfdruck ( R e i d ) =  1,4 a ta , das 18 G ew ichts-%  B utan , 
34%  Isopentane, 11%  n-P en tan  u. 36%  H exane u. höhere K W -stoffe en th ä lt. Sein Siede
bereich lieg t zwischen 19 u. 147°. Vff. em pfehlen die V erarbeitung dieses hochw ertigen 
Bzn. zu K raftsto ffen  m it hoher O ctanzahl (95— 100) auf m ehreren W egen, z. B. 1. k a ta ly t. 
D ehydrierung  der B u tane  m it anschließender selektiver Polym erisation  u. H ydrierung, 
oder 2. A btrennung  d er B utane, k a ta ly t. D ehydrierung des n -B u tans u. A lkylierung des 
Iso b u tan s m it den  en ts tan d en en  Olefinen, oder 3. durch  Spaltreak tionen . —  A usführliche 
B eschreibung der V erarbeitungsm öglichkeiten u. 12 Z ahlentafeln (A nalysenbefunde). 
(Oil Gas J .  9 .142—47. 27/3. 1941. U niversal Oil P roducts Co.) E c k s t e i n . 8190

Frank Briggs, Neuzeitliche Bohrungsuntersuchungen. G rundlagen der Theorie u. 
P rax is der Ö lförderung d urch  Pum pen. B erechnung der erforderlichen Pum penleistungen 
u. -dim ensionen; T ypen der M eßgeräte fü r die K rä fte  u. Leistungen im Pum pengestänge; 
eingehende D iskussion der L eistungsdiagram m e u. der M aßnahm en zur E rreichung m ög
lichst ausgeglichener B elastungskurven. (Oil W eekly 99. Nr. 5. 15—18. 42. 44. 7/10. Nr. 6. 
26. 28. 30. 32. 33. 35—36. 14/10. Nr. 7. 29. 32. 34. 35. 38. 40. 42. 44. 46—49. 21/10. N r. 8. 
26. 28. 30. 32. 35—38. 40. 41. 28/10. 1940.) L E C K E . 8190

J. B. Stone und D. G. Hefley, Grundlagen der Säurebehandlung von K alkstein und  
Dolomit. Am vorte ilhaftesten  ist zur Säurebehandlung ca. 15% ig. HCl, die In h ib ito ren  
zum  Schutz der V errohrung e n th ä lt. T rotz der höheren Tem p. b leib t in tiefen  B ohrlöchern
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die en tw ickelte  C 0 2 gelöst, die R k. verlangsam t sich du reh td en  D ruck n ich t unerheblich , 
doch wird d ieser E infl. d u rch  die höhere Tem p. u. die T em pera tu rste igerung  p ra k t.  be 
deutungslos. (Oil W eekly 99. N r. 10. 32. 36. 38. 40. 42—44. 11/11. 1940.) Lecke . 8190 

W. G. Wilson, Die K enntn is des Bodenwiderstandes erleichtert K orrosionsunter
suchungen. Die e lek tr. L eitfäh igkeit is t zw ar kein d irek tes  Maß fü r die A ggressiv ität von 
Böden, pflegt ih r ab er doch parallel zu gehen. B eschreibung der M ethodik d er W iderstands
m essung in B öden m itte ls Sonden u. in e iner Zelle fü r kleine B odenproben. Von besonderer 
B edeutung  is t die F estste llung  d er V erteilung d er L eitfäh igkeit im Boden, d a m it bes. gut 
leitende Schichten  um gangen w erden können. (Oil W eekly 100. N r. 2. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 
16/12. 1940.) Lecke . 8190

Benjamin C. Craft und R. F. Nichols, E ntfernung von Paraffinanreicherungen im  
Universitäts-Erdölfeld. B eschreibung u. Abb. einer verbesserten  R ing-Schneidevorr., m it 
d er festes P araffin  aus den F örderleitungen  der Ölquellen in erheblich  kü rzerer Zeit e n t
fe rn t w erden kann  als bisher. Sie b e ru h t au f der kom bin ierten  V erw endung von S tah l
k ra tz b ü rs ten  u. Messern. E inzelheiten  im Original. (Oil Gas J .  41. 124— 26. 6/5. 1943. 
L ouisiana S ta te  Univ. u. B aton  Rouge, La.) ECKSTEIN. 8190

Standard Oil Development Co. und Julius P. Bilisoly, V. St. A., Synthese von K ohlen
wasserstoffen nach dem  FlSCHER-TROPSCH-Verf. u n te r  A nw endung der F luid ifikations- 
technik . Die K a ta ly sa to ren  w erden z. B. fo lgenderm aßen he rg este llt: Man t r ä n k t  ein 
galle rta rtiges S ilic ium oxydhydrat (D. des trockenen  Gels z. B. 0,53) m it solchen Mengen 
an  wss. Lsgg. von Co- u. T h -N itra t, d aß  d as Gel nach  E n tfe rn u n g  d er d a rü b er stehenden 
F l. 25%  Co u. 5%  Th e n th ä lt, tro ck n e t die M. bei 100°, zers. die  N itra te  zu den Oxyden 
durch  24std . E rh itzen  auf 216°, fo rm t Pillen von 3,17 mm D urchm esser, e rh itz t  sie in einem 
R eduktionsofen  u. in einem  N 2-Strom  auf 343— 371°, v e rd rän g t N 2 d u rch  H 2 u. lä ß t diesen 
w ährend 4 S tdn. bei d er gen an n ten  Tem p. m it einer G eschw indigkeit von 5000 Voll, pro 
Vol. K a ta ly sa to r u. S tde. e inström en u. zerk leinert das P rod . zu einem  feinen Pulver. 
Den Lsgg. der N itra te  k ann  m an, um  diese in  C arbonate  überzuführen , ein  wasserlösl. 
C arbonat zufügen. Die D. des K a ta ly sa to rs  b e trä g t w ährend  d er R k. z. B. 0,16—0,56. — 
Die K W -sto ff-Syn th . erfo lg t z. B. zwischen 163 u. 289°. — An Stelle von Co k an n  ein 
anderes H ydrierungsm etall d er 8. G ruppe des Period. Syst., an  Stelle von Th ein  anderes 
M etall, das ein  schwer reduzierbares M etall liefert, tre ten . (F. P. 912 575 vom  17/7. 1945, 
ausg. 13/8. 1946. A. Prior. 25/7. 1944.) DONLE. 8185

Standard Oil Development Co. und  Cecil L. Brown, V. St. A., Synthese  von flüssigen  
Kohlenwasserstoffen nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren. Z ur H erst. des K a ta ly sa to rs  wird 
eine b en to n ita rtig e  Tonerde (Cheto- oder C hisholm bentonit) in  wss. Suspension m it 
einem  wasserlösl. Salz eines reduzierenden  M etalls d er 8. G ruppe des period. Syst. u. einem 
wasserlösl. Salz eines M etalls, das ein  schw er reduzierbares O xyd b ilde t, im p räg n iert, bis 
eben zur U m w andlung der Salze in  die O xyde e rh itz t  u. d an n  das O xyd des M etalls der 
8. G ruppe zum freien M etall reduziert. Man k an n  de r gem isch ten  Salzlsg. ein  alkal. 
C arbonat zufügen, um  die Salze w enigstens teilweise in die C arbonate  überzu führen , die 
Suspension filtrieren , den B en to n it trocknen , calcinieren u. d an n  d as M etalloxyd der 
8. G ruppe hydrieren . D er B en to n it w ird zw eckm äßig zuvor m it H 2S 0 4 a k tiv ie r t  u. dann 
m it einer F -ha ltigen  M ineralsäure b eh an d e lt (gasförm iger oder wss. H F ). — Z. B. wird 
„ F iltro l“  (m it H 2S 0 4 beh an d e lte r B enton it) d er E inw . von H F  ausgesetz t, au f eine m ittle re  
Teilchengröße von 50 p  zerk leinert, zu e iner wss. Lsg. von C o-N itra t, T h -N itra t  u. Ni- 
N itra t  von e iner solchen K onz, gegeben, d aß  de r fertige K a ta ly sa to r  32%  Co, 5%  T h u. 
0 ,37%  Ni e n th ä lt, das Gem isch m it e iner zur U m w andlung d er H aup tm en g e  de r N itra te  
in C arbonate  ausreichenden Menge N a2C 0 3 verse tz t, von d er F l. befre it, 8 S tdn . bei 260° 
calcin iert, in K ügelchen von 3,15 mm D urchm esser ü b erg efü h rt, im  N 2-S trom  auf 343 
bis 482° e rh itz t u. d ann  bei d ieser Tem p. 4 S tdn . m it H 2 (5000 Voll, p ro  S tde. u. Vol.) 
behandelt. D. des Prod. 0,95. — Ü ber 100 ccm dieses K a ta ly sa to rs  le ite t m an  ein Gemisch 
von CO u. H 2 (M engenverhältnis 1:2) 185 S tdn. lang bei 200° m it e iner G eschw indigkeit 
von 400 Voll, pro  Stde. u. Vol. A usbeute: 142 ccm fl. K W -stoffe p ro  cbm  G asgem isch (n. 
Tem p. u. n. D ruck). (F. P. 914 125 vom 7/9. 1945, ausg. 30/9. 1946. A. P rio r. 13/6. 1944.)

Do nle . 8185
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, H erstellung von K ata lysa toren  fü r  die 

CO-Hydrierung. M etall. Fe, Co oder Ni en th a lten d e  K a ta ly sa to re n , d ie m it H„ red. 
w urden, w erden d ad u rch  m it einer dünnen  u. fest an h aften d en  S ch ich t von Cu, Ag oder 
Au überzogen, d aß  m an auf sie verd. wss. Lsgg. von Salzen d ieser M etalle [z. B. auf einen 
F e -K a ta ly sa to r eine 2 % ig. C u(N 03)2-Lsg.] e inw irken läß t, sie d an n  m it W , w äsch t u. 
rocknet. R ußbldg. wird bei V erw endung solcher K a ta ly sa to re n  verm ieden. — Beispiele. 
F. P. 906 299 vom  4/8. 1944, ausg. 28/12. 1945. D. P rior. 23/10. 1939.) DONLE. 8185
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Micafil S. A. Ateliers d’isolation Électrique et d’installation de Bobinage, Schweiz, 
Vorrichtung zum  Trocknen und Entgasen von ö l.  Das e rh itz te  ö l  wird in einem ev ak u ierten  
B ehälter d u rch  L eitw ände so geführt, daß  es beim D urchgang durch  den B ehälter m ehr
m als an  die O berfläche steigen m uß. D adurch, daß  gleichzeitig auf diese Oberfläche ö l  
in  m ehreren S trah len  u n te r D ruck aufgesprüh t w ird, wird eine Em ulsion erzeugt, die 
in  dem  B ehälter hochsteig t u. von W. u. Gas befre it w ird. Zwei solche Vorr. können 
h in te re in an d er geschalte t werden, wobei die erste  u n te r  geringerem  u. die zweite u n te r 
erhöh tem  V akuum  arb e ite t. — Zeichnung. (F. P. 903 313 vom 12/4. 1944, ausg. 29/9. 1945. 
Schwz. P rio r. 22/1. 1943.) DONLE. 8193

Socony Vacuum Oil Co., V. St. A., Entschwefelung von natürlichen und gecrackten 
Mineralölen. Z ur H erst. von m ercaptanfreien  fl. B rennstoffen u n te r  W iedergewinnung 
des Entschw efelungsm ittels werden die S-haltigen natü rlichen  oder gecrack ten  K W -stoffe 
m it A lkalihydroxyden in Ggw. einer kleinen Menge von Polyoxybenzolen oder Polyoxy- 
benzolearbonsäuren  behandelt u. das Gemisch durch  E inb lasen  von L u ft oder 0 2 bei n . 
Tem p. regeneriert, wobei die M ercaptane bis auf einen R e st von 0,2—0,3%  in B isulfite  
um gew andelt werden. D er Z usatz zum Alkali b e trä g t vorzugsweise 1—3%  Ta n n in ,  die 
Konz, der Alkalilsg. 10—45% N aO H  oder K O H . An Stelle von reinem  Tannin  können auch 
tan n inhaltige  P flanzenex trak te  m it dem  gleichen Erfolg verw endet werden, U nterschiede 
bestehen  n u r in der R eaktionsgeschw indigkeit, d as gleiche g ilt fü r die A nw endung von 
Brenzcatechin, Pyrogallol, Phloroglucin, Gallussäure usw. (F. P. 913 349 vom 13/8. 1945, 
ausg. 4/9. 1946. A. Priorr. 28/10. 1942 u. 11/6. 1943.) KALIX. 8199

Deutsche Erdöl-Akt.-Ges., D eutschland, Abtrennung von neutralen sauerstoffhaltigen  
Verbindungen, wie Ketonen und Alkoholen, bes. solchen m it niedrigem  K p ., aus Gem ischen 
m it K W -stoffen, z. B. Leichtö len , Benzinen u. ähn lichen  M ineralöl- u. T eerfraktionen. 
M an w äsch t die Gemische m it W ., e x tra h ie r t  die sauersto ffhaltigen  V erbb. m it einem 
p ra k t. wasserunlösl. Lösungsm . von geeignetem  K p., wie M onochlorbenzol, gegebenenfalls 
u n te r  Zufügung von H ilfslösungsm itteln , wie A nilin, aus de r wss. Lsg. u. zerlegt diese 
durch  D estillation. — Beispiel fü r die A ufarbeitung  eines aus den D estillationsprodd. 
von L ignit gew onnenen L eichtöls. — V orrichtung. (F. P. 894 027 vom  15/4. 1943, ausg. 
12/12. 1944. D. P rio rr. 15/10. u. 23/12. 1941.) DONLE. 8199

* International Catalytie Oil Processes Corp., Katalytische Um wandlung von K ohlen
wasserstoffen. H ochsd. K W -stoffe w erden in niedriger sd. Verbb. inGgw. von K ata ly sa to ren  
um gew andelt, deren  Teilchen eine Größe besitzen, daß  weniger als 70%  d urch  ein 325- 
M aschen-Sieb gehen, w ährend wenigstens 70%  der Teilchen eine Größe zwischen 20 u. 
200 \i besitzen, u. die Menge der Teilchen, die k leiner als 20 y. sind, weniger als 10%  
b e träg t. Die P rodd . sind M otortreibstoffe. (E. P. 557 687, ausg. 1/12. 1943.)

SCHWECHTEN. 8201
Standard Oil Development Co., ü bert. von: Edwin J. Gohr, V. St. A., K atalytische  

Umwandlung von Kohlenwasserstoffen. Diese w erden in D am pfform  m it einem  fein v er
te ilte n  K a ta ly sa to r gem ischt, u. das Gem isch w ird in  die R eaktionszone geleitet, wo die 
U m setzung s ta ttf in d e t. N ach ih rer B eendigung w ird de r K a ta ly sa to r, welcher von kohli- 
gen Stoffen beg le ite t ist, aus der R eaktionszone e n tfe rn t u. m it einem  fl. B rennstoff 
gem ischt u. in  einem  R egenerator in Ggw. eines Regeneriergases ab g eb ran n t u. regene
riert. D er zu behandelnde K W -stoff wird durch  in d irek ten  W ärm eaustausch m itte ls 
d er heißen  Gase aus de r R egenerierzone vorgew ärm t u. dan ach  m it dem  aus dem  R e
generierofen kom m enden heißen K a ta ly sa to r vereinigt. — Das Verf. is t bes. zur U m 
w andlung von schw eren K W -stoffen  in leichte geeignet. (F. P. 913 755 vom  28/8. 1945, 
ausg. 19/9. 1946. A. P rior. 27/12. 1941.) F. MÜLLER. 8201

Standard Oil Development Co., übert. von: Charles E. Hemminger, V. St. A., K a ta 
lytische Um wandlung von Kohlenwasserstoffen in der D am pfphase, wobei der K a ta ly sa to r 
mit; den  D äm pfen in  eine Suspension übergeführt u. w ährend der U m w andlung dabei 
gehalten  w ird. D as aus der R eaktionszone abgezogene R eaktionsgem isch w ird von dem 
g rö ß ten  Teil des K a ta ly sa to rs  durch  A bschleudern g e tren n t, w orauf durch  stufenweises 
A bkühlen ein Teil d er dam pfförm igen Prodd. verflüssigt w ird. Dabei w erden m ehrere 
F rak tio n en  von kondensierten  K W -stoffen gewonnen. — Die aus de r Trennzone kom 
m enden u . von  dem  größ ten  Teil des K a ta ly sa to rs  befre iten  D äm pfe besitzen  ca. 454°. 
Sie w erden in der e rs ten  F rak tion ierung  auf 315° abgekühlt. — Zeichnung. (F. P. 914 023 
vom  4/9. 1945, ausg. 26/9. 1946. A. P rior. 30/12. 1939.) F. MÜLLER. 8201

Universal Oil Products Co., Chicago, übert. von: Ralph B. Thompson und Joseph 
A. Chenicek, R iverside, 111., V. St. A., Kombiniertes Verfahren zur Herstellung von flüssigen  
verzweigten Kohlenwasserstoffen  durch Isomerisieren  eines n. Paraffin-K W -stoffes zu dem 
en tsprechenden Isoparaffin , z. B. von n-B utan  zu Isobutan, u. durch  anschließende A lk y 
lierung  des Isoparaffins m it Äthylen, z. B. von Isobutan  m it Ä thylen un ter Bldg. von
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2.3-D im ethylbutan, welches bes. w ertvoll als F liegergasolin ist. — F ü r  die Isom erisierung 
u n te r Verw endung eines AlCl3-K ata ly sa to rs  kom m en au ß er n -B u tan  bes. n-P entan  u. 
n-H exan  in  B e trach t. Als R eak tionsbeschleuniger d ien t h ierbei C hloräthyl. Bei der 
A lkylierung w erden A1C13 u. HCl als K a ta ly sa to r verw andt. — 2 B la tt Zeichnungen. (A. P. 
2 397 820 vom  5 /11.1943, ausg. 2 /4 .1946.) F . M Ü L L E R . 8201

* Standard Oil Development Co., Isom erisierung und A lkylierung  von Kohlenwasser
stoffen. E in  Gem isch von n. P araffinen  w ird vo r dem  E in tr i t t  in  d as Isom erisierungsgefäß 
du rch  B erührung  m it H 2S 0 4 von O lefinen u. Feu ch tig k e it befre it. Die H 2S 0 4 soll nicht 
schw ächer als 98% ig. u. nach A bsorption  d er Olefine n ich t schw ächer als 96% ig . sein. 
Die erschöpfte Säure u. die isom erisierten K W -stoffe w erden im gleichen A rbeitsgang zur 
K ondensa tion  der Olefine u. der Isoparaffine  b en u tz t. (E. P. 575 797, ausg. 6/3.1946.)

NOUVEL. 8201
Standard Oil Development Co., Delaware, ü bert. von : Raphael Rosen, E lizabeth , N. J ., 

V. S t. A., Katalytische A lkylierung  von Isoparaffinkohlenwasserstoffen m it Olefinen  in 
Ggw. von A1C13 als K a ta ly sa to r, welches in  einem  organ. Lösungsm ., wie N itrobenzol, Nitro- 
cyclohexan oder Ä thylchlorid , gelöst ist. — Man geh t aus von  Isoparaffinen , welche ein 
te r t .  C-Atom en th a lten , z. B. von Isobutan  oder Isopentan. Als olefin. R eaktionsteilnehm er 
sind z. B. gen an n t P ropylen , n -B u ty len , Iso b u ty len , T rim eth y lä th y len , die isomeren 
Pentene. — Als K a ta ly sa to r verw endet m an  z. B. eine 4—5% ig. Lsg. von A1C13 in  Chlor
ä th y l, welche m it HCl g esä tt. w orden ist. M it diesem  K a ta ly sa to r w ird Isopentan  m it 
Diisobutylen  im V erhältn is 3 : 1 bei 70° F  (21° C) a lky liert. — Zeichnung. (A. P . 2363264  
vom  2/7. 1941, ausg. 21/11. 1944.) ' F . MÜLLER. 8201

N. V. Internationale Hydrogeneeringsoetrooien Mij. (International Hydrogenation Pa
tents Co.), H olland, und Charles Edward Hemminger, H ydrierung  von organischen Ver
bindungen, besonders von olefinhaltigen Kohlenwasserstoffölen. Die A usgangsstoffe werden 
in  Gasform  zusam m en m it de r erforderlichen Menge H 2 im aufsteigenden  S trom  durch 
eine R eaktionszone ge le ite t, die eine feste, feinpulverige K a ta ly sa to rm asse  e n th ä lt, u .d ie  
G eschw indigkeit des G asstrom es so bem essen, d aß  die K a ta ly sa to rm asse  sich auf dem 
G runde de r K am m er a ls d ich te , gew isserm aßen fl., durch  den G asstrom  durcheinander 
gew irbelte Schicht befindet. D er W ärm eaustausch  erfo lg t u. a . d ad u rch , daß  d ie Gase bei 
e iner w eit u n terha lb  der R eak tionstem p . liegenden Tem p. zugeführt w erden. Ü ber der 
K a ta ly sa to rsch ich t soll sich ein freier R aum  von be träch tlich e r H öhe (1,5—4,5 m) be
finden, d am it rech t wenig K a ta ly sa to r m itgerissen w ird. E in  Teil des K a ta ly sa to rs  kann 
laufend d u rch  A bbrennen u. H ydrieren  regeneriert w erden. — Die Geschw indigkeit des 
G asstrom es b e trä g t z. B. 0,05— 1,5 m /Sek., die K am m ertem p . 200— 540°, die K o n ta k t
dauer 25 Sek. bis 5 Min., der D ruck 28 kg /cm 2, der V erbrauch an  H 2u. zurückgeleitetem  
Gas 1600 m 3/L ite r  A usgangsm aterial; der K a ta ly sa to r b e s teh t aus einem  Gemisch von 
Ni- u. W -Sulfid. H erst. von F lugm otorenbzn ., O ctanzahl 80 (A. S. T. M.). — V orrichtung. 
(F. P. 915 068 vom  25/2. 1945, ausg. 25/10. 1946. A. P rio r. 9/2. 1944.) DONLE. 8201

Universal Oil Products Co., üb ert. v on : William J. Mattox, Chicago, Hl., V. St. A.,
Katalytische Dehydrierung von aliphatischen und  Naphthenkohlenwasserstoffen  m it 6 bis 
12 C-Atom en im  Mol., bes. von  G asolin-K W -stoffen in  D am pfform  im  Gem isch m it 0,5 
bis 40 Vol. H 2 auf ein Vol. K W -stoff-D am pf bei 450—650° in  Ggw. eines M etalloxyd- 
D ehydrierungskatalysa tors u n te r  geregeltem  M engendurchsatz. — E ine M id-Continent- 
N ap h th afrak tio n  (K p .9 2 —207°) wird bei 550° u. 50 lbs./sq .in . D ruck in Ggw. eines K a ta 
lysa to rs aus 8%  Cr20 3 u. 92%  Al2Os u n te r  Z uführung  von H 2 aro m atis ie rt. — 2 B latt 
Zeichnungen m it D iagram m en. (A. P. 2 316 271 vom  12/8. 1940, ausg. 13/4. 1943.)

F. Müller . 8201
Sol. B. Wiczer, W ashington, D. C., V. S t. A., Stabilisieren von B leitetraäthyl enthalten

dem Gasolin d u rch  V erfestigen u n te r  Zugabe von am orphen  Fettsäureestern, bes. Glyceriden, 
welche oxydiert, p h o sp h a tie rt oder su lfoniert w orden sind. Die Säurereste  en tha lten  
12—20 C-Atome. Solche E ste r sind z. B. natürliche Phosphatide , z. B. Lecithin  u. Cephalin, 
oder oxydierte  u. polym erisierte pflanzliche oder tier. ö le  oder T rane. Die zugesetzte  Menge 
des E sters zu dem  Öl is t größer als die in der F l. gelöste  u. is t ausreichend, um  das Öl 
in  eine feste Gelform  überzuführen . L ecith in  w ird inM engen von 0 ,5—-5,0%  zugesetzt. 
Der E ste r  k ann  d u rch  E rw ärm en u. R ühren  in Gasolin gelöst w erden. Beim  Abkühlen 
e rs ta rr t  das Gem isch zum  Gel. (A. P. 2 388 719 vom  9/4. 1942, ausg. 13/11. 1945.)

F. Müller . 8201
Phillips Petroleum Co., Delaware, ü bert. v o n : Thomas H. Whaley, B artlesville, Okla., 

V. St. A., Gewinnung von asphaltfreiem  Schmieröl aus Rohöl d u rch  B ehandlung  m it einem 
N atu rgas im Ü berschuß u n te r  einem  D ruck von m ehr als 1000 lbs./sq .in . bei 0 —600° F 
(— 18 bis + 3 1 6 °  C), bes. bei 50— 200° F  (10— 93°C), in einem  D am pf-F l.-Z w eiphasensystem  
Dabei wird ein Tei cc>- > orm alerweise fl. Anteils des Schm ieröls verdam pft. Bei H erab



1 9 4 6 . I. H Xix -  Brennstoffe . E rdöl. Mineralöle. 1657

Setzung des Druckes wird aus dem abgetrenn ten  dam pfförm igen P rod . ein Teil in fl. Form  
abgeschieden. Bei w eiterer V erringerung des Druckes auf A tm osphärendruck entw eicht das 
in  dem  Schm ieröl gelöste N aturgas, u. es h in te rb le ib t ein asphaltfreies Schmieröl. — Dazu 
3 B la tt Zeichnungen. (A.P. 2391607 vom 5/10.1942, ausg. 25/12.1945.) F . MÜLLER. 8221 

* Standard Oil Development Co., Schmieröl, bestehend aus einem KW -stoff-Schmieröl, 
welchem  eine geringe Menge eines Zwischenpolymerisats von C2H 4 u. eines Diolefins zu
gesetz t w orden ist. D as Z usatzm ittel wird hergestellt durch  eine Polym erisationsrk. bei 
1500—3000 a t  u. 100— 500°. (E. P. 563 270, ausg. 8/8. 1944.) F . MÜLLER. 8221

Mid-Continent Petroleum Corp., übert. v o n : Harry T. Bennett und Jerry R. Marshall, 
T ulsa, O kla., V. St. A., Verhinderung des Schäumens von Schmierölen d u rch  Z usatz  von 
weniger als 1%  eines A lkylesters einer su lfonierten  C arbonsäure m it m ehr als 10 C-A tom en 
u. einem  A lkylrest m it höchstens 12 C-Atomen. H ie rfü r kom m en z. B. die E ste r  der 
R icinolsäure, de r Ölsäure oder einer anderen  ungesä tt. C arbonsäure in  B etrach t. Man ver
w endet z. B. 0,05%  des Butylesters von sulfonierter B icinusölsäure  (I) oder des Acety- 
lierungsprod. von I. Gegebenenfalls w ird noch N H 4-A cetat zugesetzt. (A. PP. 2 390491 
u. 2 390492 vom 30/1. 1942, ausg. 11/12. 1945.) F . MÜLLER. 8221

Standard Oil Co. of Indiana, Chicago, Hl., übert. von: Joseph S. Wallace, H am m ond, 
In d ., und Thomas E. Sharp, Chicago, 111., V. St. A., Geruchlosmachen von geschwefelten 
Kohlenwasserstoffschmierölen d u rch  Z usatz von 0,025— 1,0%  von Alkylo lam inen, z. B.
2-Amino-2-m ethyl-l-propanol, 2-Aminobutanol, 2-Amino-2-m ethyl-1.3-propandiol, 2-Amino-
2-äthyl-1.3-propandiol, Mono-, D i- u. Triäthanolam in. Die Zusätze w erden in  feiner Ver
teilung, z. B. d u rch  kräftiges R ühren  oder d u rch  E in le iten  von D am pf oder L uft e in 
gebrach t. (A. P. 2 384146 vom 4/3. 1943, ausg. 4/9. 1945.) F . MÜLLER. 8221

Standard Oil Development Co., Del., übert. von :Charles A. Cohen, E lizabeth , N. J . ,  
V. S t. A., Behandlung von m it Säuren behandelten neutralisierten Weißölen, Sp indel
ölen und Schmierölen zu r H erabsetzung  der F ärb u n g  u. Korrosionsw rkg. m it den w asser
freien R eaktionsprodd. von Mg-M etall oder E rdalkalim etallen  m it Alkoholen oder K etonen, 
z. B. m it M g-Isopropylat oder C a-Isopropylat, u. gegebenenfalls N achbehandlung m it 
einem  Perkolierungsm ittel, z. B. m it Fullererde, B aux it, Tonerde oder ak t. Kohle. (A. P. 
2 320 266 vom  27/12. 1939, ausg. 25/5. 1943.) F . MÜLLER. 8221

Standard Oil Development Co., V. St. A., ü bert. von : Raphael Rosen, Verbesserung 
von Schmierölen durch  Zusatz von Derivv. von Thioäthern von organ. Säuren, welche 7 bis 
16 C-Atome im Mol. en tha lten , bes. des P b-S alzes der a-A m ylm ercaptostearinsäure, Co- 
Salzes der A m ylm ercaptocapronsäure u. des Ca-Salzes der Laurylm ercaptocapronsäure. 
A ndere T h ioäthercarbonsäuren  sind z. B. Phenylth ioä thercap rinsäu re , B utylphenylth io- 
ä thercapronsäure, C hlorhexylth ioäthercapronsäure, Cyclohexylthioätherchloressigsäure, 
T etram ethy lbu ty loxyphenylth ioätheressigsäure, B ornylth ioäthervaleriansäure, Benzyl
th ioätherp rop ionsäure, L au ry lth ioä therä than th ionsäure , M ethylth ioätheroctadecanthion- 
th io lsäure  CH3-S-C 17H 34-CSSH, M ethylth ioätherstearinsäure , M ethylth ioätherölsäure, 
Iso p ro p y lth io ä th erb u tte rsäu re  (s. nebenst. Form el), Isopropylthio- c3H,-S-CH-CH2-COOH;
ä th e riso b u tte rsäu re  sowie die Halogen-, N H 2-, OH- oder N 0 2- |
D erivv. dieser Säuren  oder ih rer Ca-, Ni-, Co-, Pb-, Sn-, Bi-, Hg-, CHs
Ba-, Mg- oder M n-Salze. (F. P. 915 581 vom 8/10. 1945, ausg. 12/11. 1946. A. Prior. 7/10.
1940.) F . Müller . 8221

Standard Oil Development Co., übert. von: John C. Zimmer und George M. MeNulty,
V. St. A., Herstellung von löslichen Mineralölen und von wäßrigen Mineralölemulsionen 
bes. fü r Schm ier- u. Kühlzw ecke bei der M etallbearbeitung u n te r Verm eidung des Schäu
m ens de r Öle. Den Ölen wird eine geringe Menge eines pflanzlichen Wachses, z. B. Can- 
delillawachs (I), welches m indestens 25%  unverseifbare Stoffe e n th ä lt, zugesetzt. Als 
E m ulg ierm itte l zur H erst. von m it W. m ischbaren M ineralölem ulsionen dienen Alkali- 
n a p h th en a te , gegebenenfalls im  Gemisch m it N a-Sulfonaten . Andere E m ulgierm ittel 
bestehen  aus einem  Gem isch von N a-Sulfonat, F ich tenharz , N aO H  u. Ä thylalkohol. — E in  
Schm ieröl e n th ä lt  z. B. 81,98(% ) 12 A cajou-N a-sulfonat, 3 N aph thensäuren , 0,50 N aO H , 
0,50 A., 2,0 W. u. 0,02 I. (F. P. 915 123 vom 27/9. 1945, ausg. 28/10. 1946. A. Prior. 13/9. 
1940.) F . Müller . 8221

* C. C, Wakefield & Co. Ltd., Elliot A. Evens und Norman E. F. Hiteheock, Lösliche Öle, 
Schmiermittel und Kühlem ulsionen fü r  Drehstähle (Schneidwerkzeuge). Das M ittel besteh t 
aus einer wss. Em ulsion, die eine geschwefelte Verb. e n th ä lt. Diese wird durch  E rh itzen  
eines Öles, e iner F e ttsäu re  oder eines W achses auf 170—200° in Ggw. von S hergestellt. 
Das E rh itzen  w ird so lange fortgesetzt, bis wenigstens 10%  des fe tten  Öles, der F e ttsäu ren  
oder des W achses sich ehem. m it dem  S verbunden haben. H ierauf wird das Prod. m it S 
bei einer niedrigeren Tem p. behandelt, b is 10%  S sich darin  gelöst haben. — M ineralöl 
naph then . oder asphalt. N a tu r wird in einer F e ttö lsubstanz  gelöst, die eine wesentliche
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Menge S in ehem . Verb. m it dem  F e ttö l u. eine w esentliche Menge in  dem  Öl gelösten S 
e n th ä lt. — D as Schm ierm itte l b esteh t au s Schm ieröl, das eine kleine Menge an  Schwefel
base u. eine halogen ierte  organ. Verb. en th ä lt, d ie bei de r A rbeits tem p . n ich t flüch tig  ist. — 
Das Schm ierm ittel u. d ie K ühlem ulsion  bestehen  aus einer wss. E m ulsion, d ie M ineralöl, 
eine kleine Menge e iner halogenierten  organ., bei d e r A rbe its tem p. n ich t flüch tigen  Verb., 
e inen E m u lg a to r u. eine kleine Menge an  Schwefelbase e n th ä lt. (E. PP. 557 755, 557 756, 
557 757 u. 557 758, ausg. 3 /12 .1943.) H a u s w a l d . 8221

Johan François Kievits, H olland, Regenerierung von Schmieröl. 50 L ite r gebrauchtes 
Schm ieröl w erden d u rch  F iltra tio n  von den festen  V erunrein igungen b e fre it u. dann  
5 L ite r davon  m it 100 g pu lverisie rte r Eichenrinde  gem ischt, wobei schw ach e rh itz t  wird. 
D ann w erden noch 50 g pu lverisierte  Wegerichb\ütker zugesetzt u. e x tra h ie r t .  Nach 
einiger Z eit w ird das Gem isch filtr ie rt u. den restlichen  45 L ite rn  Schm ieröl zugegeben. 
(F. P. 896 612 vom  20/7. 1943, ausg. 27/2: 1945.) K a l i x . 8221

Standard Oil Development Co., Del., ü b ert. von : Arnold J.Morway, C lark Town- 
ship, U nion C ounty, und  John C. Zimmer, Union, N. J . ,  V. S t. A., Stabilisieren von 
Schmierölen und  Schmierfetten gegen O xydation  d u rch  Z usatz  von 10— 35%  M etallseifen, 
z. B. eines Gemisches von  Li-  u. A l-Se ifen , eines schw achen Ü berschusses a n  freien 
höheren Fettsäuren u. 0 ,5—2%  einer o xydationsverh indernden  S u bstanz  in  Form  eines 
Gem isches aus 0,1— 1%  eines öllösl. organ. Am ins, wie Phenyl-a- u. -ß-naphthylam in, 
sow ieD iphenylam in, u. aus 0 ,4— 1,5%  einer Z inkseife, z. B. Zn-N aphthenat. — N ach  einem 
Beispiel e n th ä lt  ein  Schm ieröl 41,875%  Schm ieröl (low pour C oastal oil), 41,875%  eines 
M ineralschm ieröles von geringer V iscosität u. geringem  S to ck p u n k t, 13%  h y d rie rte  Tran- 
fe ttsäu ren , 2,05%  LiO H , 0 ,5%  A l-S teara t, 0 ,5%  Z n -N ap h th en a t, 0 ,20%  Phenyl-a-naph- 
th y lam in . (A. P. 2 363 013 vom  30/12. 1941, ausg. 21/11. 1944.) F . MÜLLER. 8223

Cities Service Oil Co., New Y ork, N . Y ., ü bert. v on : John D. Morgan, S ou th  Orange, 
N. J . ,  V. S t. A., Herstellung von Schm ierfetten, welche S ilberseifen von F e ttsäu re n  e n t
halten . — 86 (Teile) Ponca City-Schm ieröl ( Saybolt-V iscositä t 72,5 Sek. bei 100° F [3 6 °C ]) 
u. 7,5 A g-Stearat w erden a llm ählich  au f 400° F  [205° C] e rh itz t  u. d an ach  in  dünner 
Sch ich t ra sch  abgekühlt. Man e rh ä lt ein  weiches Gel, welches als T ieftem pera tu rschm ier
fe tt  d ien t. — E in  festeres Schm ierfett w ird hergeste llt aus 87,6 (Teilen) Schm ieröl, 
11,2 Ag-Stearat u. 1,4 Al-Stearat. Gegebenenfalls w ird noch eine geringe Menge K au tsch u k 
la tex  zugesetzt. (A. P. 2391842 vom  16/10. 1942, ausg. 25/12. 1945.) F . M Ü L L E R . 8223

* Standard Oil Development Co., Herstellung eines Schmierfettes aus einem  viscosen 
M ineralschm ieröl, einer Al-Seife einer g esä tt. F e ttsäu re , welche 10—20 C-Atom e im  Mol. 
e n th ä lt, u. einem organ. A m in  in einer Menge von 0,05— 3%  vom  G ew icht des Öles. 
Die organ. Am ine können a lip h a t., cycloaliphat., zweiringig a ro m at. oder a lip h a t. Oxy- 
am ine sein. Die Al-Seife is t z. B. A l-S teara t. (E. P. 563 429, ausg. 15/8. 1944.)

F . M ü l l e r . 8223
* Standard Oil Development Co., Schmierfett, welches bei s ta rk  un tersch ied lichen  Tempp. 

verw endbar ist, bestehend aus 67— 89,5%  eines M ineralschm ieröls von niedrigem  Stock
p u n k t, 10—25%  einer L ithium seife einer g esä tt. F e ttsäu re  u. 0,5—8 %  der B a-Seife von 
g esä tt. F e ttsäu ren . (E. P. 560 885, ausg. 25/4. 1944.) F . MÜLLER. 8223

Standard Oil Development Co., ü b ert. von : John C. Zimmer und  Arnold J. Morway,
V. S t. A., Schm ierm ittel, bes. fü r die Z ylinder von L uftd ruckbrem sen , bestehend  aus 
einem  M ineralschmieröl, welches keine a ro m at. K W -stoffe e n th ä lt, d u rch  Z usatz  von 
15—30%  einer Erdalkaliseife  einer höherm ol. gesä tt. F e ttsä u re , z. B. von g eh ärte ten  
T ran fe ttsäu ren  (I), u. 5— 20%  einer in  dem  M ineralöl lösl. linearen polym eren Olefinverb. 
m it dem  Mol.-Gew. von 6000— 15000. — E in  geeignetes S chm ierm ittel dieser A rt en th ä lt 
z. B. 70,5 (% ) eines Schm ieröles, 20,64 Ca-Seifen  von I, 7,85 eines öllösl. linearpolymeren  
Isobutylens  m it dem  Mol.-Gew. 12000, 0,5 Z n -N ap h th en at u. 0,5 Phenyl-a-naph thy lam in . 
(F. P. 915 563 vom 6/10. 1945, ausg. 12/11. 1946. A. Prior. 21/10. 1941.) F . MÜLLER. 8223

* Standard Oil Development Co., Erhöhung der B indemitteleigenschaften von B itu m en 
material, z. B. von A sphalt, durch  Z usatz eines aliphat. A m in s, welches w enigstens einen 
lipophilen R est im  Mol. e n th ä lt, u. außerdem  einer organ. Säure m it w enigstens 8 C- 
A tom en im Mol., bes. F e ttsäu ren , wie Ölsäure. (E. P. 560 716, ausg. 18/4. 1944.)

F . M ü l l e r . 8229
Standard Oil Development Co., ü bert. von : Joseph C. Roediger, S ta ten  Island , N. Y., 

V. St. A., B itum inöse Straßenbaumischung. Zum  Zwecke d er V erbesserung d e r H a ft
festigkeit b itum inöser Stoffe an  hydrophilem  G estein (Q uarzit) erfo lg t zunächst eine 
V orbehandlung des G esteins m it einer l% ig . wss. Lsg. eines Salzes eines m ehrw ertigen 
M etalles. Dem B itum en oder Öl wird ein organ. Stoff zugesetzt, der m it dem  M etallsalz 
in  Rk. t r i t t .  Z ur H erst. der Salzbldg. fin d e t B lein itra t, als d a m it reagierende Stoffe im
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Öl oder B itum en g esä tt. oder ungesätt. F e ttsäu ren , ö le , die F e ttsäu ren  in freiem oder 
gebundenem  Z ustande en tha lten , oder sulfoniertes R icinusöl Verwendung. D er Zusatz 
zum  B itum en schw ank t zwischen 0,5—5% . An der O berfläche des G esteins bilden sich 
M etallseifen, w odurch die H aftfestigkeit verbessert w ird. H aftfestigkeitsverss. an  so 
b eh an d e lte r B itum enm ineralm ischung durch  18std . W asserlagerung bei R aum tem p. 
u. durch  B ehandlung m it kochendem  W. w ährend 1 Min. zeigen eine gute H a ltb a rk e it 
des B itum ens an  hydrophilem  Gestein. (A. P. 2 312 674 vom 10/8. 1937, ausg. 2/3. 1943.)

B e w e r s d o r f . 8237

XXII. Leim . Gelatine. K lebm ittel usw.
Fils d’fidouard Geistlich S. A. pour l’Industrie Chimique, Schweiz, Wasserbeständiger 

Furnierleim . E r  e n th ä lt tier. Leim, Form aldehyd oder ein Polym eres desselben, Rhodanin  
(2 -T hio-4-oxothiazolidin) (I) u. gegebenenfalls ein Silicat, wie B enton it, u ./oder ein V er
flüssigungsm ittel, wie NaClÖ4. — Beispiel: 100(Teile) K nochen-oder H autleim  u . 1,81 werden 
in 100 W. bei 40—50° gelöst u. die Lsg. m it 2,5 Paraform aldehyd versetzt. — W eitere 
Beispiele. (F. P. 894339 vom 29/4. 1943, ausg. 20/12. 1944. Schwz. Prior. 28/3. 1942.)

DONLE. 8385
Henkel & Co., Deutschland, Stärkeklebstoff. P astenartige  K lebstoffe aus den v er

schiedensten Stärkesorten, die auch bei Tem pp. u n te r + 5 °  n ich t e rstarren  u. ihre K leb 
k ra ft verlieren, e rhält m an durch Zusatz von Alginaten  zu dem  in der üblichen Weise 
gewonnenen K lebstoff. Man e rh itz t z. B. eine Suspension von 100 (Teilen) K artoffe lstärke  in 
130 l,5 % ig . HCl 30 Min. auf 59—60° u. se tz t nach A bkühlung 300 einer 30% ig. Na- 
Alginatlsg. zu. D ann wird 1 Stde. m it 39 einer 33% ig. N aO H  gerü h rt u. schließlich m it 
H N 0 3 neutralisiert. D er so erhaltene  K lebstoff v e rändert sich auch bei tagelanger Einw . 
von Tem pp. un ter 0“ n ich t u. is t bes. zum K leben von Papier geeignet. (F. P. 897 061 vom 
9/8. 1943, ausg. 12/3. 1945. D. Prior. 18/1. 1942.) K ä LIX. 8385

Joseph Kemp, Belgien, Mineralischer Klebstoff. D er neue K lebstoff besteh t aus einer 
koll. D ispersion von bas. A l-S u lfa t in  einem  A l-H ydrosol. E r w ird aus Al u. A12(S 0 4)3 
nach folgender Rk. h e rgeste llt: A12(S 0 4)3 +  Al -f- 3 H 20  =  A l(OH)3 +  AI2(S 0 4)3 +  3 H. 
Die Rk. w ird bei 100° in  Ggw. von K a ta ly sa to ren  wie Cu-Silicagel, M etalloxydhydraten , 
K ieselgur, Ton oder Q uarz u. einer kleinen Menge von Cl-Ionen, z. B. A1C13 ausgeführt. 
In  dem Maße, wie A l(OH)3 e n ts te h t, d isperg iert es sich im  E lek tro ly ten  in Form  einer 
Pseudolsg. von A l-H ydrosol. In  der 2. Phase  der R k. (nach B eendigung der H 2-E ntw .) 
b ildet sich das bas. A l(O H )S04 in  Form  eines H ydrogels, das im  A l-H ydrosol d ispergiert 
ist. Man e rh itz t  z. B. ein Gem isch von 500 kg Al-Sulfat-Lsg. von 34° Be, 12 kg AlCl3-Lsg. 
von 34° Be, 24 kg  Al u. 0,5 kg K ieselgur auf 55—90°. N ach beendeter H 2-E ntw ., die 
einige S tdn. d au ert, se tz t m an  0,6 kg Cu-Silicagel zu, w orauf in der 2. Stufe die Rk. von 
selbst e in tr i tt .  Das E ndprod . is t  eine hochviscose Flüssigkeit. (F. P. 903 169 vom  3/4. 1944, 
ausg. 26/9. 1945. Belg. P rior. 15/5. 1943.) KALIX. 8389

Emilien-Lucien Briquet, H autegaronne Frankreich ,, Leim  aus Kunstharz, Lösungsm. 
u. eventuell Füllstoffen . E ine Mischung zum  K leben von Glas, keram . Stoffen, Gewebe, 
Papier, Leder, k au tschuk iertem  Gewebe, Furnierholz b esteh t aus 50 (Teilen) K u n sth a rz  
( Vinylharz T yp VH 45, 50 u. 60), 50 Lösungsm ittel (CC14, Di-, T e tra c h lo rä th a n ); ein 
Tischlerleim  zum K leben von Treibriem en, Glas, keram . Stoffen, K ork, M etallen wie Al, 
N itro- u. A cetyleellulosefilm en besteh t aus 47,5 K u n sth a rz , 47,5 Lösungsm . u. 5 Füllstoff 
(T alkum , K aolin , B enton it). (F. P. 899 399 vom 4/11. 1943, ausg. 29/5. 1945.)

P a n k o w . 8389
Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Streckungsmittel fü r  

Leime, bes. K unstharzle im e, bestehend aus dem  Mehl sorgfältig verlesener Sam enkörner 
der F u tterw ick e  (Vicia sa tiv a  L.) .D as Mehl soll sehr fein sein u. kein Mehl aus Sam en 
anderer U n k räu te r (Schw arzküm m el) en th a lten . Man erzielt bes. m it H arnstoff-Form alde- 
hydkunstharzleim en , die z. B. m it der dreifachen Menge dieses Mehles verm engt sind, 
Sperrholzverleim ungen, die in feuchtem  Z ustand eine Zugfestigkeit von 15 kg/qcm  u. 
m ehr aufweisen. (F. P. 910 534 vom 27/4. 1945, ausg. 11/6. 1946. Schwz. Prior. 16/5. 1944.)

DONLE. 8389
Fritz Ueberle, D eutschland, Klebm ittel zum Verleimen von Holz oder Furnier, be 

stehend aus schw ach alkal. D ispersionen von K unstharzen  (I) (P olyviny l-, Polyacryl- 
verbb.), D ispergierungsm itteln  (II) m it großer Oberfläche (Ton, Kaolin) u. gegebenenfalls 
S tä rke  oder S tä rkeabbauproduk ten . Man nim m t ein V erhältnis von I I : W. wie 1 : 2 bis 
1 : 5, von I : Leim  wie 1 : 5 bis 1 : 30 u. s te llt auf ein pH von 8 e in ; z. B. 100 (g) Leim , 
100 W ., 800 einer m it 30%  II hergestellten 5—6% ig. I-Dispersion. Der Leim kann  m it 
HCHO g eh ärte t werden. (F. P. 906 171 vom 29/7. 1944, ausg. 26/12. 1945. D. Prior. 11/5.
1943.) P a n k o w . 8389
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Otto Kunze sen. und Otto Kunze jr., D eutsch land , Wasserlösliche B indem itte l fü r  
Farben und  Leime. E in  Leim , de r au ch  als B indem itte l fü r F a rb en  verw endet w erden kann , 
b e steh t aus einem  Gem isch aus 1 (G ew ichtsteil) d e r  pulverförm igen Polym erisationsprodd. 
aus 65%  M ethacrylsäure u. 35%  M ethacry lsäurem ethy leste r u. 1 C a-H ydroxyd in  P u lver
form . Zum  G ebrauch genügt es, d a s trockene Pu lver in  10—20 W . e inzu rühren . Man 
e rh ä lt einen Farbleim  u. eine gu te  Leim paste, die sich n ich t n u r zum  A u f  leimen von Tapeten  
auf M auerw erk e ignet, sondern m it der au ch  P ap ier auf Holz, Blech oder Glas aufgeleim t 
w erden kann . (F. P. 903 870 vom 28/4. 1944, ausg. 19/10. 1945.) R oiC K . 8389

* United States Rubber Co., übert. von : Charles F. Brown und  George E. Hülse, Kleb- 
masse, die gegen L ich t, L u ft u. H itze  s tab il ist, aus e iner M ischung aus depolym erisiertem  
vu lkan isiertem  K autschuk, D urezharz (vgl. A. P . 2 203 206; C. 1941. I. 1098), einem 
H ä rtem itte l wie HCHO u. einem  n ich t p e tro leum artigen  L ösungsm itte l. (A. P. 2 371 870, 
ausg. 20/3. 1945.) PANKOW. 8389

* Arthur La Rue Parker, Pastenförm iges D ichtungsm ittel fü r V erbindungen zwischen 
M etallteilen, bestehend  aus 4,5—6 (Teilen) von hoch po lym erisiertem  geblasenem B icinus- 
öl (I), 1—2 Zn-Stearat u. 0 ,3— 1,5 eines n eu tra len  Stabilisators, um  eine O xydation  u , 
w eitere Polym erisierung des I zu verh indern . (E. P. 558 135, ausg. 22/12. 1943.)

SCHWECHTEN. 8391

X X III. T inte. H ektographenm assen  u. a. Spezialpräparate.
Jean Jacques Marcel Albert Galland, Frankreich , Füllhaltertinte. Z ur E rhöhung  der 

L ich tbeständ igkeit u. V erbesserung der W asserfestigkeit von T in ten , die organ. F a rb 
stoffe e n th a lten , se tz t m an  d er Farbstofflsg . H arnsto ff zu, w odurch außerdem  die Bldg.
von K ru s ten  u. N dd. v e rh in d ert w ird. E ine solche T in te  e n th ä lt  z. B. im  L ite r: 10 g F a rb 
stoff N r. 671 (SCH ULTZ-Farbstofftabellen), 10 g F arb sto ff N r. 669 u. 10 g H arnsto ff; 
zur H erst. eines T in tenpu lvers, das eine T in te  m it gleichen Eigg. g ib t, verw endet m an 
1 kg F arb sto ff Nr. 671, 1 kg F arb sto ff N r. 669, 1 kg H arnsto ff, 1 kg S tä rk e  oder eines 
anderen  B indem ittels. (F. P. 897 354 vom  19/8. 1943, ausg. 20/3. 1945.) KALIX. 8421

Antoine Col, F ran k reich  (Puy-de-D ôm e), Farben fü r  Schreibmaschinenfarbbänder 
oder Durchschlagpapiere, die sich nach  dem  Schreiben leicht d u rch  ehem . Chlor oder 
K -P erm an g an a t u. K -B isu lfit en th a lten d e  M ittel beseitigen lassen, sind A zofarbstoffe, 
Di- u. T riphenylm ethanfarbsto ffe , Azine, Thiazine, A lizarin , Ind igo  usw . Die weiteren 
B estand te ile , die zur H erst. d e r  w irksam en Sch ich t de r F a rb b ä n d e r oder D urchschlag
pap iere  erforderlich sind, sind aus der folgenden Z usam m enstellung verschiedenfarbiger 
M uster zu ersehen: schw arz: 1000 (g) N aph thy lam inschw arz  E . F ., 2 Salicylsäure (I), 
5000 ccm Glycerin 30° Bé (II), 3000 ccm H 20 ;  v io le tt: 1000 M ethylv io lett, 2 I, 5000 ccm 
II, 5000 ccm H 20 ;  b lau : 1000 Bleu F o u lan t, b rillian t B. L. N ., 2 I, 5000 ccm II, 4000 ccm 
H 20 ;  ro t:  250 M ethylro t, 2 I, 5000 ccm II, 1000 H 20  u. 10 ccm konz. H 2S 0 4. (F. P.
8 9 1  1 8 8  vom  25/9. 1942, ausg. 29/2. 1944.) ROICK. 8423

Comptoir Parisien de Droguerie et Parfumerie (E rfinder: Henri Molla), Pulverförmiges 
P utz- und Poliermittel. An Stelle des im  H a u p tp a te n t 886216 als F ü llm itte l angew andten 
B entonits  w ird Holzmehl verw endet, da  dasselbe besser die gleichzeitig zugesetzten  Anilin
farbstoffe  ann im m t. E s k ann  jede A rt vonH olzm ehl b e n u tz t w erden, auch  m it dem  n a tü r
lichen W assergeh., eine besondere T rocknung ist n ich t notw endig. (F. P. 52 556 vom  8/10. 
1942, aus. 30/4. 1945. Zusatz zu F. P. 886 216; C. 1944. I. 720.) KALIX. 8441

Interehemical Co., New Y ork, N. Y., ü b ert. von: Albert Saunders, M aplewood, und 
Loy S. Engle, H arring ton  P ark , N. J . ,  V. S t. A., Polierm ittel zur Erzeugung einer hoch
glänzenden Oberfläche.: A utom obilkarosserien u. a. Fahrzeugobergestelle  w erden zum 
A bschluß m it einer H arzap p re tu r behandelt. Die A p p re tu r k an n  aus therm o p las t.H arz  
bestehen , das d ann  nach  dem  T rocknen des Überzuges u n te r  E rw ärm ung  e rs t g eh ärte t 
w erden m uß. E s k an n  ab er auch  n ich tth erm o p last. H arz  V erw endung finden. E s ergeben 
sich tro tz  sorgfältigster A rbeit trü b e  Schleierflecken u. leichte W ellen oder au ch  Schram 
m en. Z ur abschließenden H erst. e iner hochglänzenden O berfläche u n te r  E n tfe rn u n g  aller 
genann ten  Makel wird eine Po lierpaste  verw endet, die a ls A bschleifm ittel h y d ra tis ie rte s  
C a-Silicat-Pulver (Teilchengröße <  1 p) aus 18 (G ew ichtsteilen) CaO, 64 S i0 2 u. 14 ehem. 
gebundenem  H 20  e n th ä lt. Solch A bschleifm ittel ist u n te r  dem  H andelsnam en  „S ilen“ 
erhältlich . Als T rägerfl. zur H erst. der P aste  dienen Ä thylenglykol, Form am id oder 
G lycerin. 3 verschied. P asten  w erden fe rtiggeste llt, die auch  bei längerer L agerung stab il 
b leiben. I. 23 (Gewichtsteile) „Silen“ u. 75 Ä thylenglykol w erden verm ischt. N ach B edarf 
k ann  sp ä ter W. zugefügt w erden. Dieses Po lierm itte l is t seh r w irksam  u. e rzeug t m it 
wenig R eiben auch schon ohne V erdünnung schleierfreie glänzende O berflächen. I I .  22,5( Ge
w ichtsteile) „S ilen“ , 25,0 Form am id u. 25 W. w erden innig v e rrü h rt. Diese P a s te  is t am
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besten  zum Polieren von Oberflächen, die m it therm op last. H arnstoffharz  behandelt sind. 
In  diesem Falle  e rh ä lt m an m it geringstem  R eiben u. in sehr kurzer Zeit Hochglanz. Bei 
Oberflächen, die m it n ich ttherm oplast. H arz  b eh andelt sind, w irk t sie n ich t so g u t wie I. 
I I I .  Die P o lierpaste  b esteh t aus 23,0 (Gewichtsteilen) „Silen“ , 37,5 G lycerin u. 12,5 W asser. 
Dieses Po lierm itte l en tfe rn t schnell jeden trü b en  Schleier von den m it H arz  behandelten  
O berflächen, aber es ist n ich t ganz so w irksam  wie I. Die m it H arz  behandelten  Oberfläche 
w erden m it einem  KW -stoff-Lösungsm . zunächst gereinigt u. d ann  m it diesen Polierpasten  
gerieben, bis eine glänzende Oberfläche e n ts te h t, die völlig frei von jeder T rübung ist. 
(A. PP. 2 375 824 vom  16/10. 1941 u. 2 375 825 vom 19/4. 1944, ausg. 15/5. 1945.)

BEWERSDORF. 8441

XXIY. Photographie.
Ilford Ltd., übert. v o n : John D. Kendall und Douglas J. Fry, Ilford , E ngland , Zwischen

produkte fü r  die Herstellung von Sensibilisatoren  werden durch  R kk. zwischen heterocycl. 
N -V erbb. von der allg. Form el N = (C H —CH)n= C -N H 2 m it M onocarbonsäureorthoestern

   ........
von  der allg. Form el R 1-C(OR2)3 gewonnen. H ierin  b ed eu te t D die A tom e, die zur V er
vollständigung eines heterocycl. Ringes nötig sind, wie er in  C yaninsensibilisatoren üblich 
is t, z. B. eines su b stitu ie rten  oder n ich tsubstitu ie rten  Thiazol(in)-, Oxazol(in)-, Selen- 
azol(in)-, Pyrid in-, Chinolin-, Chinazolin-, Thiadiazol-, D iazin-, B enzothiazol-, N aphtho- 
th iazol- oder A nthrath iazolringes, u. R 4 u. R 2 eine Alkyl-, Aryl- oder A ra lk y lg ru p p e ; 
n  =  0 oder 1. Sie werden d u rch  K ochen von O rthoessig-, -propion- u. -benzoesäureestern 
am R ückflußkühler m it den heterocycl. K om ponenten hergestellt u. d ann  m it qu a te rn ären  
Alkyl- oder A ralkylsalzen von heterocycl. N-V erbb. m it reaktionsfähiger M ethyl-, mono- 
su b stitu ie rte r M ethyl- oder N H -G ruppe in  a- oder y-Stellung zum  N zu Farbsto ffen  
kondensiert. So e rhält m an z. B. aus 1-Am inobenzthiazol u. Ä th jdo rthoace ta t N -(l-Benzo-  
thiazolyl)-acetim idäthylester, K p .2e 198°. Auf ähnliche W eise w erden gewonnen: 2.2'-Di- 
äthyl-8-methyl-7-aztrimethinthiaselenazinjodid, F . 278° (Brom id, F. 252°); 2.1-Dimethyl- 
8-methyl-7-aztrimethinthiachinocyaninjodid, F . 210°; 2.2 '-Diäthyl-8-methyl-7-aztrimethin- 
thiacyaninjodid, F. 206°; 2.2'-D imethyl-8-m ethyl-7-aztrimethinthiacyaninjodid, F . 276°; 
2.2'-Dimethyl-8-methyl-7.7 '-diaztrimethinthiacyanin]odid, F . 268°; 2.2'-Dimethyl-8-methyl- 
7.7'-diaztrimethinthiaoxacyaninjodid, F . 145°; N-(l-Benzoxazolyl)-a,cetiminoäthyläthyläther, 
K p .25 164— 166°; N-(l-ß-Naphthothiazolyl)-acetim inoäthyläther, K p .25 246°, F. 60°; N -(l-  
Benzthiazolyl)-propioniminoäthyläther, K p .25 204°; N-l-(5-Äthoxybenzothiazolyl)-acetimino- 
äthyläther, K p .25 223°; 2.2'-Dimethyl-8-methyl-7-aztrimethinoxathiacyaninjodid, F . 250°; 
2.2'-Dimethyl-8-methyl-7-aztrimethinnaphthathiacyaninjodid, F . 247°; 2.2'-Dimeihyl-8-äthyl-
7-aztrimethinthiacyaninjodid, F . 247°, u. folgende Farbstoffe:

Es is t n ich t nötig, die Zwischenprodd. zu isolieren; m an kann zur H erst. der Farbstoffe  
alle 3 K om ponenten  in  Ggw. eines säurebindenden Stoffes wie Pyrid in , T rim ethy lam in  usw. 
zusam m enschm . u. Halogenide, Sulfate oder p-Toluolsulfonate bilden. (A. P. 2 394 067 
vom 21/8. 1941, ausg. 5/2. 1946. E. Prior. 16/10. 1940.) KAHIX. 8605

General Aniline & Film Corp., New Y ork, übert. von : Fritz W. H. Mueller, 
B ingham ton, N. Y., V. S t. A., Schleierverhindernde Zusätze zu  Halogensilberemulsionen. Die 
W irksam keit der nach dem Verf. des A. P. 2 057 764 (C. 1937. I. 5106) den H alogensilber
em ulsionen als schleierverhütende M ittel zugesetzten Sulfin- u. Seleninsäuren w ird durch  
die Ggw. von Salzen u. E stern  von su b stitu ie rten  oder u n su bstitu ie rten  a rom at., a lip h a t. 
oder heterocycl. Thiosulfonsäuren m it der allg. Form el Z— S 0 2— S—M bedeutend erhöht. 
H ierbei b ed eu te t M ein A lkaliatom , N H 4, Guanidinium  oder ein anderes organ. K ation  
u. Z einen su b stitu ie rten  a rom at. oder heterocycl. R ing, eine su b stitu ie rte  oder unsubsti-
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tu ie r te  a lip h a t. K e tte . Es sind h ierzu  auch  D isu lfoxyde  der allg. Form el Y C— SO —
/'•'S S->

SO —C Y verw endbar, in  der Y die zur Bldg. eines a ro m at. oder heterocycl. R inges
nötigen A tom e d a rste llt. Auf 1 Mol Su lfinat oder Seleninat 0,005—0,00025 Mol D iphenyl- 
oder D inaphthylsu lfoxyd . V erw endbar sind fe rner: 3.3 '-D icarboxydiphenylsulfoxyd,
2.5.2'.5 '-Tetrachlordiphenyldisulfoxyd, D ichlor-2.2'-dinitrodisulfoxyd, D icam phoryldisulf- 
o xyd , l-C ystind isu lfoxyd  u. D iam inodiäthylsulfoxyd. Die Schleierd ichte de r E m ulsionen be
t rä g t  bei A nw endung der Z usätze w ährend  d er R eifung n u r 2/3 von der, d ie bei Zugabe der 
Sulfinsäuren  allein en ts te h t. (A.P.2394198 vom 7/10. 1944, ausg. 5/2. 1946.) K a l i x . 8609 

Eastman Kodak Co., übert. v o n : Frederic R. Bean, R oehester, N . Y ., V. S t. A., 
Entw ickleralkali. N aO H  w ird  in  eine h a ltb a re  Form  geb rach t, die w eder W . noch COa 
ab so rb iert u. in  körn iger Form  n ich t zusam m enback t, indem  m an  sie in  ein  Additions- 
p rod. m it 6 w ertigen Alkoholen, z. B. Sorbit u. M annit, verw andelt. Zu ih re r  H erst. e rh itz t
m an z. B. 45,5 g M annit auf 180—210° u. g ib t u n te r  dauerndem  gutem  R ü h ren  10 g NaOH
d azu . N ach dem  A bkühlen e rh ä lt m an 51 g e iner glasigen h a r te n  M. m it 40— 45%  W asser. 
E rh ö h u n g  d e r M annit- bzw. Sorbitm enge in  den A dditionsprodd . e rh ö h t deren  H a ltb a r
ke it. E in  E n tw ick ler m it solchen A lkalien e n th ä lt  z. B. 11,25 g Su lfit, 5,62 g H ydrochinon, 
30 g N a-M annitoxyd, 3,75 g K B r u. 5 g K H S 20 5 in  250 cm 3 W asser. Die neuen Alkalien 
sind bes. zur H erst. von festen  E ntw icklergem ischen geeignet. (A. P. 2394 588 vom 8/12. 
1943, ausg. 12/2. 1946.) K A L IX . 8611

Eastman Kodak Co., ü bert. von : Fred W. Boughton, R oehester, N. Y ., V. S t. A., 
Photographisches Eohpapier. Die m echan. Festigkeit von Pho to p ap ie r w ird  e rh ö h t, wenn 
m an der Papierm asse  V4—5%  ih res T rockengew ichts an  M elam in-F orm aldehyd- oder Mel- 
am inm onoureid-Form aldehyd-H arz  zusam m en m it dem  Al-Salz einer e inw ertigen  Säure, bes. 
AlClj, zusetz t. H ierbei dürfen  m ehrbas. anorgan. Säuren  n ich t zugegen sein, d ah er müssen 
die üblichen Z usätze von Sulfa ten  u. A launen zu r Pap ierleim ung  in  diesem  Falle  wegbleiben. 
Die E igg. d er lich tem pfind lichen  Schicht w erden d ad u rch  in  ke iner W eise nach teilig  be
e in fluß t, sie w ird dagegen ebenfalls m echan. etw as w iderstandsfäh iger u. ih re  Neigung 
zum  B lasenziehen bei de r N aßbehandlung  geringer. (A. P. 2 394289 vom  12/9. 1944, ausg. 
5/2. 1946.) _ K a l i x . 8615

Chromogen Inc., ü bert. v on : Bela Gäspär, Hollyw ood, Calif., V. S t. A., Lichtem pfind
liches M aterial fü r  mehrfarbige A u fnahm en. D as M aterial e n th ä lt 3 verschied , sensi
b ilisierte  H alogensilberschichten  u. 3 gefärb te, n ich t lich tem pfindliche Schichten , die so 
angeordnet sind, d aß  jede F arb sto ffsch ich t u n m itte lb a r auf n u r e iner lichtem pfindlichen 
S chich t lieg t, d. h. d aß  z. B. die oberste  S ch ich t lich tem pfind lich  is t, d an n  (nach  dem 
S ch ieh tträger zu) 2 F arbstoffsch ich ten , d an n  w ieder 2 lich tem pfindliche Schichten u. 
schließlich die 3. F arbsto ffsch ich t folgen. M it d er b lauem pfindlichen Schich t s te h t eine 
gelbe F arb sto ffsch ich t in  K o n ta k t, m it d e r ro tem pfind lichen  eine g rüne Farbstoffschicht
u. m it de r grünem pfindlichen eine P u rp u rfa rb sch ich t. Die F arbsto ffe  sollen w iderstands
fähig  gegen d ie photograph . B äder, ab er d u rch  das B ildsilber le ich t red u zierb a r sein. Als 
oberste  Sch ich t verw endet m an  z. B. eine b lauem pfindliche Fe inkornem ulsion , ordnet 
d a ru n te r  eine Schicht an , die 2 g C hrysophenin G auf I m 2 e n th ä lt, w eite rh in  eine grün- 
em pfindliche Schicht, d a ru n te r  eine Schicht m it 1 g A nthosin  BN auf I m 2, d an n  wieder 
eine G elatineschicht, eine ro tem pfindliche Schicht u. schließlich eine Sch ich t m it 0,3 g 
B rillan tbenzoechtgrün  auf 1 m 2. Die V erarbeitung  des M aterials erfo lg t nach  dem  im 
A. P. 2 221 793 (C. 1941.1. 3627) beschriebenen V erfahren. (A. P. 2 310 227 vom 14/6. 1938, 
ausg. 9/2. 1943. E. Prior. 14/6. 1938.) K a l i x . 8617

Lyme S.Trimble, N o rth  H ollywood, Calif., V. St. A., Dreifarbige K opien a u f  D uplex
film .  D er F ilm  w ird nacheinander m it dem  Farbauszugsnegativ  fü r Gelb u. P u rp u r  be
lich te t u. en tw ickelt. Die so e rhaltenen  A g-B ilder w erden d an n  m it einer Lsg. von 2—3% 
K 2Cr20 7 -f- 1— 2%  K B r u. einem  pH-W ert von 3,5 beh an d e lt, wobei sie n ich t halogeniert, 
sondern  n u r vor der E inw . d er sp ä ter anzuw endenden B lau tonung  „g esch ü tz t“ werden. 
(D er Chem ism us dieser R k . is t  noch unb ek an n t.)  D er F ilm  w ird d an n  im  D unkeln  ge trock 
ne t, m it dem G elbnegativ  bedeck t u. d u rch  das erstere  das P u rp u rn eg a tiv  h indurchkop iert. 
D as so erzeugte Bild w ird en tw ickelt, m it einem  der üblichen F erro cy an id b äd er b laugeton t
u. fix ie rt. Die K opien des Gelb- u. P u rp u rn eg ativ s w erden d ann  nach  irgendeinem  Verf. in 
B ilder aus den en tsprechenden  Farbsto ffen  um gew andelt, w odurch eine fa rben treue  
W iedergabe des O riginals en ts tehen  soll. D as Verf. is t bes. zur H erst. von n a tu rfarb igen  
K inopositivfilm  geeignet. (A. P. 2396726 vom 23/2. 1942, ausg. 26/3. 1946.) K a l i x . 8617 

Buck-X-Ograph Co., übert. von: Arthur W. Buck und Joseph W. Miller, Chicago, 
Hl., V. St. A., Lichtem pfindliche Schicht fü r  die Photolithographie. Auf d ie  D ruckfläche 
w ird  eine Lsg. von 12 (Teilen) Casein, 4—6 Gelatine, 1 B orax  u. 1,5 A m m onbichrom at in 
32 W . aufgetragen. Die nach dem A uftrocknen h in terb leibende  lichtem pfindliche Sch ich t 
g ib t beim  K opieren genau so feine D etails w ieder wie eine A lbum inschicht. (A. P. 2 387 056 
vom  12/4. 1943, ausg. 16/10. 1945.) K A L IX . 8625


